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D ie Porta N igra in Trier und die G estaltung ihrer Um gebung.
Yon A rchitekt G ustav K a s e 1 in Trier. 

(ScHluB.)
ch kom m e n u n  zur w ich tig en  F rag e  
d e r P l a t z g e s t a l t u n g  an  
d e r  P o r ta  N ig ra . D en friiher 
sch o n  w ied e rh o lt h e rv o r  g e tre - 
te n e n  P la n  d e r  v o lls ta n d ig e n  F re i- 
leg u n g  h ab en  O berb iirgerm eis te r 
v o n  B r u c h h a u s e n  u n d  B au 
r a t  S c h i l l - i n g  in  T rie r  seh r 
w irk sam  b ek am p ft, sodaB diese 
G efah r a is b e se itig t g e lte n  k an n . 

Da v erb re ite te  sich v o r dem  K rie g  in  T rie r  d as  G eriich t, 
das G rundstuck  a n  d e r W estse ite  d e r  P o r ta  N ig ra  sei an  
eine H ote lgese llschaft v e rk a u f t. D er G ed an k e  nun , daB 
sich an  d ieser S te lle  e in  h oher m o d e m e r H o te lb au  er- 
heben k o n n te , w a r fiir m ich  d e r  A nlaB , m it e inem  m ir 
langst vo rschw ebenden  G ed an k en  an  d ie  Ó ffen tliehkeit 
zu tre ten .

Die A b b ild u n g  am  K opf ze ig t den  je tz ig e n  Z u stan d  
der P o rta  N ig ra  vom  ho h en  K irc h tu rm  d es  M ark tp la tz e s  
herab . D as schw arze  R o m erto r is t ein  w irk u n g sv o lle r 
AbschluB in dem  an m u tig en  S traB enb ild , w elches es 
m ajesta tisch  b eh e rrsch t. M it j'edem  S c h ritt , den  w ir 
uns dem  T o r nahern , s te ig e rt sich d ie  U m riB w irkung  
und m it ti ta n e n h a f te r  W u c h t .e rh e b t  es sich  iiber die 
niedrigen A n b au ten  in d en  b lau en  A ther. D a ra u s  er- 
g ib t sich, w ie schad lich  fiir d ie  schon  ohneh in  d u rch  
die F re ileg u n g  b e e in tra c h tig te  W irk u n g  des s to lzen  
róm ischen T o rb au es ein  h o h e r H o te lb au  sein  miiBte. 
Wie sehr w urde  auch  d er fein  g e g lie d e rte  m itte la lte r -  
liche A nbau  m it se iner z ierlichen  Z w erg g a le rie  a n  W ir
kung  v erlie ren  (S. 166 u n d  167).

B ei d e r W iird igung  d e r  h eu tig en  P la tz a n la g e  be- 
m erk en  w ir im  L a g e p la n  u n g efah r in  H ohe d e r Sim eon- 
stift-S traB e eine S ch w en k u n g  d e r  H au se rflu ch t der 
S im eon-S traB e (S. 168). D iese w ar n o tw en d ig  w egen  des 
a n  d ie  S im eon-S traB e a n g e b a u te n  S ta d tto re s . D ie Di- 
verg en z  d e r  S traB en  w urde , w eil sie d ie  K irche  k le iner 
erscheinen  liefien, u n te rb ro ch en  d u rch  die in  g łiick- 
lich s te r W eise  in  d ie  S traB e v o rg e b a u te  N ik o h u s -  
K ap e lle  D, w elche  d a d u rc h  dem  R o m erto r e inen  
w irk u n g sv o llen  M aBstab g ib t. Im  selben  S inn w ie die 
u n te r  D en k m alsch u tz  g es te llte  K apelle  w irk t ab er auch  
v o n  d e r S ta d t  au s gesehen  d as  E c k h a u s  a n  d e r P au lin - 
S traB e, w elches g leiche F a rb ę  u n d  Y e rh a ltn isse  h a t. 
D as n ied rig e  H au s  s te h t au f e inem  E c k b a u p la tz  v o n  
d e r u n g e fah ren  GroBe d es  P o rta -H o te ls , u nd  w er weiB, 
w ie b a ld  v ie lle ich t s ich  a u c h  a n  d ieser S te lle  hohere  
G eb au d e  ah n lich  den  u m liegenden  e rh eb en  w erden . 
G erad e  d iese zu hoch  g e ra te n e n  in M ateria ł, S til u nd  
F a rb ę  versch ied en en  W ohn- u n d  G esch aftsh au se r m it 
ih ren  groB en F en s te ro ffn u n g en  u n d  d er groBe A spha lt- 
p la tz  au f d e r  O stse ite  lassen  d ie  P o r ta  k le in  erscheinen . 
D ie g a rtn e risc h e n  A n lag en  v o r  der P o r ta , die sich 
nam en tlich  au f d e r S ta d tse ite  re c h t k u m m erlich  aus- 
n ehm en , p assen  m it ih ren  g ew u n d en en  L in ien  u n d  dem  
m ag e ren  e isem en  G e lan d er d u rch au s  n ic h t zu den  edlen  
F o rm en  des w u ch tig en  R o m erb au es, zu d e r m ach tv o llen  
B e to n u n g  d er W a g re c h te n  u n d  S en k rech ten . H ohe guB- 
e ise rne  L a te rn e n m a s te  sind  in  d e r N ahe au fg es te llt, 
au f d e r  S ta d tse ite  g a r  e in e r in  d e r  A xe des D enkm ales, 
d e r un g em ein  s to rt! D ie L am pe des M astes sen d e t ih r 
L ich t in  die o b e rs ten  S to ck w erk e , d u rch  die T o rb o g en
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u n ten  leu ch te t g re ll das Licht. der H o t e l i  e r a n d a .  Sn 
e n ts te h t ein E in d ru ck  des U nruhigen  und  des Z em ssen en . 
Schóner w are es, w enn n u r die u n te ren  s  
d u rch  gleichm aB iges L ich t schw ach e rhe llt w u rden , a ie  
oberen  G eschosse sich jedoch  mi D unkel des N ach t- 
him m els verlo ren . E s is t  fe rn e r zu b edauern , dafi m  
dem  schon erw ah n ten  E ck h au s  an  d e r P ad m -S teaB e  
bei einem  L adenum bau  groBe rech teck ig e  S c h a tf ra s te r  
ausgebrochen  w urden . S tó rend  w irk en  auch  die v ie ien
R ek lam eschilder. n o  . m9 i,

A uf der W estse ite  is t der Sockel des D enkm als 
noch vo lls tan d ig  m it E rd e  b edeck t, In  d er haB lichen 
Muldę schein t die P o r ta  zu versinken , auch  h a t m an  
den E indruck , ais ob die du rch  das T o r  schre itenden  
Personen  im E rdboden  verschw anden . W ie die ł  
hohen S te igungen  v o r u n d  h in te r d e r P o r ta  u n d  d ie  
hohen M aste bei B e trach tu n g  der P o r ta  s to ren , ebenso

D adurch  w iirde  v o r  d e r P o r ta  e in  to te r  P la tz  geschaffen 
u n d  d er V e rk eh r d er S im eon-S traB e e n tla s te t w erden.

W iirde  m an  n u n  au f d e r  W estse ite  der P o r ta  im 
A nschluB  an  d en  E h ren h o f das G elande bis zu r neuen 
S traB e a b g rab en , so  g ew an n e  m an  bei einer D urch- 
scb n ittsb re ite  v o n  6 0 “  e inen  P la tz  von  1 2 5 “  Lange. 
Die F ra g e  d e r G e s ta ltu n g  d ieses M onum entalp latzes 
au f dem  am  b e s te n  e in  s tad tisch es  oder staa tliches 
G ebaude e rr ic h te t w u rd e , w u rd e  d u rch  einen W ett
bew erb  u n te r  d eu tsch en  A rc h ite k te n  w ohl die beste 
L osu n g  finden . D er S im eo n stift-P la tz  ze ig t in  seinem 
h eu tig en  Z u stan d  d och  gan z  gewiB n ich t eine der 
P o r ta  w iird ige  U m gebung .

In  d e r  S im eon-S traB e fo lg t d e r Y erk eh r auf der 
S eite  des R ó m erb au es  d e r g esch w u n g en en  B iirgersteig- 
lin ie g e n a u  au f d er G renze  zw ischen  d er aspha ltie rten  
S traB e u n d  dem  g ep fla s te rten  P la tz  v o r d e r  P o rta  und

Z w e r g g a l e r i e  d e s  m i t t e l a l t e r l i c h e n  A n b a u e s  d e r  P o r t a  N i g r a  i n Tr i e r .

haBlich w irken  sie u n te r dem  D enkm al beim  B lick  in 
die S tad t. N ach  der Y erlegung  d er Sim eon-StraB e 
au f die O stseite d ien t d er W eg  u n te r  d e r P o r ta  dem 
Y erk eh r k au m  m ehr, auB er bei L eichenbegangn issen , 
einem  E nde  des vorigen  J a h rh u n d e rts  au fgekom m enen  
B rauch , der noch  v ie lfach  v on  m aB gebenden P erson- 
lich k e iten  fiir eine h is to rische  S itte  g eh a lten  w ird .

Mein P lan  zu e iner w tird igeren  P la tz g e s ta ltu n g  
s te llt e igen tlich  n u r einen T eil m eines G edankens dar. 
D er G rundgedanke  is t  die B eseitigung  der haB lichen 
S te ig u n g  durch  H inabgehen  au f die rom ische H ohen- 
lage. H ierdurch  soli ein  tie fe r ais die S im eon-StraB e 
liegender P la tz  geschaffen  w erden , ein A rt E h r e n 
h o f ,  der eine B riicke sch lag t zw ischen dem  tag lich en  
E in d ru ck  des heu tig en  geschm ack losen , jedes k iin st- 
lerischen  G eprages en tbeh renden  S traB enbildes und  
dem  E h rfu rch t geb ie tenden , g ew altigen  E in d ru ck , den  
die geschw arz ten  w uch tigen  M assen d er m a jesta tisch en  
rom ischen S chopfung  beim  B eschauer auslosen . D er 
S im eonstift-P la tz  u n d  die E ngel-S trafie  liegen  h eu te  
schon  au f d er rom ischen  H ohe, S im eonstift-S traB e un d  
M iiljlen-Gasse ste igen  vom  S im eonstift-P la tz  b is zur 
S im eon-S traB e an , au f d ereń  H ohe die au f d er W e st
se ite  d er P o r ta  e rb au ten  G ebaude s tehen . D ie S ta d t 
h a tte  schon  g ep lan t, die S im eonstift-S traB e zu er- 
b re ite m  und  nach  d er E ngel-S traB e durchzufiih ren .

te i l t  sich e rs t in H ohe d e r K ap e lle . M an k a n n  deshalb 
u n g e s to rt a n  d ieser G renze b is zu dem  Y o rg a rte n  auf 
die rom ische F lach ę  h in u n te rg e h e n . D u rch  E rrich tung  
e iner 1 m ho h en  B riis tu n g sm au er a n  d e r  S im eon-StraB e 
e rh a lt d er tie fe r lieg en d e  P la tz  e in e , e tw a  3 m hohe 
W and , die a u s  dem  g le ichen  S te in m a te r ia l w ie die 
P o r ta  N ig ra  h e rg e s te llt w ird  u n d  d en  rom ischen  Bau 
von  dem  h oher lieg en d en  m itte la lte r lic h e n  A nbau 
tre n n t. D er bis zu r S im eon-S traB e re ich en d e , v o r der 
P o r ta  N ig ra  e tw a  4 2 m u n d  h in te r  d e r  P o r ta  N igra 
ru n d  3 5 m groBe E h ren h o f soli R a se n a n la g e n , einen 
M onum en ta lb runnen  e rh a lten , m it ro m isch en  P la tten  
b e leg t u n d  zu r A u fs te llu n g  v on  ro m isch en  F u n d stiick en  
u nd  s te in e rn e n  S itzb an k en  d ienen . V on  d iesem  tiefer 
liegenden  P la tz  a u s  w ird  dem  B esch au e r d ie  P o rta  
N ig ra  noch  v ie l w u ch tig e r u n d  h oher e rsch e in en . Den 
B au au f der W estse ite  hab e  ich 7 m z u riick g e riick t, um 
an zu d eu ten , daB d a d u rc h  au s  d e r  M iih len-G asse der 
B lick  au f den  ho h en  W e s ttu rm  w ie a u f  d e r  L andse ite  
fre i w ird . D er E h ren h o f is t  zu g an g lich  v o n  d e r  S tad t 
au s durch  eine e tw a  7 m b re ite  F re itre p p e . A uf der 
H o te lse ite  habe  ich  d iese T re p p e n a n la g e n  d e sh a lb  nicht 
w iederho lt, dam it d er d u rch  d a s  R o m e rto r  h indu rch  
S ch re iten d e  n ich t u n m itte lb a r  a u f  die n u r  a u f  W iderru f 
g enehm ig te  u n d  d esh a lb  a u s  d iin n em  E ise n  e rbau te  
G la sv e ran d a  des H o te ls  stoB t, Ich  h ab e  v ie lm eh r in
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der Achse der P o rta  e ine S traB en te rra sse  in den  P la tz  
vorspringen lassen  u n d  b e id e rse its  eine e tw a  4 ,5 m 
breite T reppe a n g eo rd n e t. A uf d er O stse ite , beim  E in- 
gang in den O stchor, is t  d e r P la tz  d u rch  eine P od est- 
treppe zuganglich . V om  S im eo n stift-P la tz  u nd  d er N ord- 
allee konnen  jedoch  au ch  W ag en  an  d ie  P o r ta  heran . 
Bei der le tz te rw ah n ten  T re p p e n a n la g e  is t  e ine E rb re i- 
terung des G ehw eges e rfo lg t, w ah ren d  die F a h rb a h n  10 m 
breit geblieben ist. D iese B reite  so li n u n  nach  m einem  
Plan an der K ap e lle  v o rb e i b is k u rz  v o r  die Sim eon-

unruhige Bild bringen. Um die Wirkung am Ostchor 
zu erhohen, habe ich die Anlage moglichst an die 
Porta heran geschoben und deshalb das StraBenbahn- 
Geleise verlegt. Dadurch entsteht eine bessere Linien- 
fiihrung der Simeon-StraBe nach der Paulin-StraBe. 
Die kiirzere Kurve nach der Bahnhof-StraBe wird zwar 
nicht ins Gewicht fallen, weil sich an dieser Stelle 
stets eine Haltestelle der StraBenbahn befinden muB.

Durch meinen Vorschlag nun werden im ganzen 
StraBenbild uberall malerische Einzelwirkungen ge-

D e r  m i t t e l a l t e r l i c h e  A n b a u  d e r  P o r t a  N i g r a  i n  T r i e r .  12. J a h r h u n d e r t .

stift-S traB e be ib eh a lten  w erd en , k a n n  a b e r  auch , ohne 
den P lan  zu b ee in trach tig en , e tw as  groB er vo rg eseh en  
werden. D er B esucher w ird  h ie rd u rch  n ic h t m eh r vom  
Y erkehr b e la s tig t u n d  k a n n  h ie r schon  seine G ed an k en  
auf die P o r ta  k o n zen trie ren . Z u r U b e rle itu n g  au f die 
R asenan lagen  im  E h ren h o f habe  ich v o r  d e r  K ap e lle  
ebenfalls A n lagen  d ieser A r t  v o rg eseh en . D ie P e tru s - 
StraBe is t nach  d er zum  T eil re g u lie r te n  R in d e rtan z - 
StraBe d u rch g e fu h rt u n d  d e r ode A sp h a ltp la tz  in  eine 
A nlage u m gew andelt. D iese A n lag e  d en k e  ich  m ir 
von B aum en eingefaB t, d ie  ich  au f d e r  N o rd se ite  d er 
P o rta  N ig ra  w e ite r fiih re , um  so dem  R o m erb au  eine 
w iirdige U m rahm ung  zu geben . A uch  w ird  d a s  G riin 
der B aum e in dem  F a rb e n g e g e n sa tz  d e r u m lieg en d en  
H auser v e rm itte ln d  w irk en  u n d  R u h e  in d a s  je tz t  so

schaffen; so wird z. B. die Nikolaus-Kapelle durch die 
Monumentaltreppe v iel gewinnen. Die Gesamtkosten 
wurden nach Friedenspreisen schatzungs weise etwa 
150 000 M. betragen, auBer der Anlage auf der West- 
seite der Porta Nigra. Der Entwurf laBt sich aber, 
und das scheint mir ein nicht zu unterschatzender Vor- 
teil, auch leicht in  einzelnen Teilen ausfuhren. Bei 
der Regulierung der Nordallee konnte man mit ver- 
haltnismaBig geringen Kosten nach meinem Yorschlag 
den tiefer gelegenen Platz vor dem Hotel anlegen. Die 
Anderung auf der Ostseite konnte spater erfolgen, 
dann die Gestaltung auf der Stadtseite und in letzter 
Linie die Platzanlage auf der W estseite.

Behaupten zu wollen, daB mein Plan zur Um- 
gestaltung des Platzes an der Porta Nigra die einzige
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Y o r s c h l a g  d e s  A r c h i t e k t e n  G u s t a v  
K a s e l  i n T r i e r  fi ir d i e  G e s t a l t u n g  de r  
U m g e b u n g  d e r  P o r t a  N i g r a  i n Tr i e r .

oder b es te  L osung  sei, lie g t m ir ebenso fern , w ie auf 
e ine  so fo rtige  A nderung  des h eu tig en  Z u stan d es 
d ran g en  zu w ollen. W enn  ab er die M angel d e r  heu tig en  
U m gebung  u n d  m ein E n tw u rf zu e iner w tird igeren  P la tz -

B i s h e r i g e r  Z u s t a n d  d e r  U m g e b u n g  de r  
P_orta N i g r a  i n T r i e r .

g e s ta ltu n g  in  d e r  F ach w e lt b e sp ro ch en  w erden  und 
d u rch  m eine A n reg u n g  d as  a lte  R o m erd en k m al m it der 
Z eit eine se iner S ch o n h e it en tsp rech en d e  U m rahm ung 
e rh a lt, d an n  is t m eine A rb e it re ich lich  b e lo h n t. —

Lehren des Brandes der Sarotti-Werke in Tempelhof vor Berlin.
Yon Dr.-Ing. S i l  o m o n ,  B aurat bei der Feuerw ehr in Bremen.

er B r a n d  d e r  S a r o t t i - W e r k e  in 
Tempelhof bei Berlin w ar fiir die Baufach- 
leute eine Oberrasehung. H andelte es sich 
doch um ein modem es Eisenbetongebaude, 
bei dem in keiner Weise gespart zu sein 
schien, und zudem um einen Betrieb, der 

ais besonders feuergefahrlich galt. Denn die 
beiden Brande, die in den R ohstofflagem  der Reichardt- 
W erke in W andsbek stattfanden, konnen nicht ais Beweis 
besonderer Feuergefahrlichkeit von Schokoladefabriken an- 
gesehen werden, da es sich hier um alte Anlagen m it Holz- 
konstruktionen und um Brandstiftungen handelte. Bei den 
Saro ttiW erken  wurde so ziemlich der gesam te Inhalt vóllig 
zerstort; die E isenbeton-K onstruktion hat dem Feuer be- 
merkenswert gut standgehalten. Der Sachschaden w ar aber 
auBerordentlich groB.

In Feuerw ehr-Fachkreisen h a t das Ungliick weniger 
iiberrascht; stellte es sich doch heraus, dafi in manchen 
Punkten die dort ais notw endig erkannten Regeln des 
Feuerschutzes nicht befolgt w aren; besonders die ameri- 
kanischen Erfahrungen mit Grofibauten ahnlicher Art*)

*) V ergl. e inen  dem nachst In  der „F euerpo lize i11 (JunR-M unchen) er- 
scbeineoden  A rtik e l des Y erfassers (li)er am erikan ische G roiifeucr.

hatten manchen niitzlichen A nhalt fiir die Y erhiitung einer 
solchen K atastrophe geboten. W er die Schuld an diesem 
Versaumnis trap i, ob der B auherr, der A rchitekt, die Bau- 
polizei, die Feuerversicherungen oder sonst eine an der Er- 
haltung des Bauwerkes in teressierte Stelle, m ag hier un- 
erortert bleiben. W ichtig is t es aber, die sich fiir die 
Folgę aus dem B rand ergebenden Lehren vorurteilsfrel 
zu erortem , und das ist der Zweck der folgenden Zeilen.

1. Es muB davor gew am t werden, bei der Beurteilung 
der Feuergefahrlichkeit eines G ebaudes die Menge des 
vorhandenen Brennstoffes zu unterschatzen. Irrtum er nach 
dieser R ichtung sind von jeher vorgekom m en und haben 
schon manchen groBen Schaden hervorgerufen.

Ais m it der um fangreichen Y erw endung von Eisen- 
und M assivkonstruktionen die V erw endung des Holzes bei 
GroBbauten zuriickgedrangt w urde, glaubte m an die Feuers- 
gefahr fast beseitigt. Gefiihrliche MiBerfolge w aren die 
lo lg e , nicht nur, weil m an das ungiinstige V erhalten des 
Eisens im Feuer noch n ich t e rk an n t hatte , sondern 
weil man glaubte, m it der B eseitigung der brennbaren 
H auptkonstruktionen auch gleichzeitig die Moglichkeit 
eines GroBfeuers beseitig t zu haben. Gegen die erste 
G efahr ha t man nun Mittel gefunden in der Y erwendung
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geeigneter Umhiilliingen der E isenkonstruktionen und 
in der Yerwendung des E isenbetons. Gegen den zweiten 
Irrtum dagegen mufi der F achm ann noch heute immer 
wieder ankam pfen. W ohnraum e, Biiroraum e, Lagerraum e 
und Fabrikraum e stellcn zwar gegen den A usbruch eines 
Feuers verschiedene G efahrengrade dar und zeigen gegen 
einander auch erhebliche Unterschiede in dieser Beziehung. 
Es bringen aber nur aufierst wenige V erw endungsartcn der 
Raume so geringe B rennstoffm engen in ihrer E inrichtung 
mit sich, daB von Feuer-U ngefahrlichkeit mit Reclit ge- 
sprochen werden konnte. Man hlite sich also nach dieser 
Kichtung vor verhangnisvollem  Optimismus.

2. Man zerlege jedes groBere Bauwerk, wie auch jede 
Gebaudegruppe in einzelne, nach Moglichkeit von einander 
gecrennte Brandabschnitte. Zum Teil ist das ja  theoretisch 
auch vorgeschrieben, in W irklichkeit aber stoBt die Durch- 
fiihrung dieser MaBnahme m eist auf W iderstand bei dem 
Bauherrn und auf G leichgiiltigkeit bei dem A rchitekten. 
Natiirlich kann nicht yerkann t werden, daB m it der MaB
nahme Nachteile und Schw ierigkeiten verkniipft sind, da 
beispielsweise der Betrieb der Fabrik  erschw ert wird durch 
die Trennung der yerschiedenen Raume von einander. Un- 
iiberwindlich sind aber diese Schw ierigkeiten keinesfalls 
und die H auptschuld an der Sarotti-K atastrophe ist fraglos 
der mangelnden U nterteilung zuzuschreiben.

Man yermeide tiberhaupt allzugroBe Riiume. Je  groBer 
ein Raum ist, um so m ehr L uft kann  bei A usbruch eines 
Brandes dem Brandherd ungehindert zuflieBen, sodaB die 
Ausbreitung des Feuers um so rascher stattfindet. Auch 
das Abloschen gesta lte t sich in einem solchen Raum  natur- 
gemaB schwieriger.

Man ordne ferner senkreehte B randm auern an. Keller- 
rilume sollten in Teile von hóchstens 500 qm Grundflache 
zerlegt, oberirdische Gebaude alle 4 0 m abgeteilt werden. 
Durchbrechungen m indern natiirlich die Feuersicherheit 
solcher Brandm auern; wo sie unverm eidlich sind, sollten 
sie stets durch feuersichere Verschliisse verw ahrt werden. 
Sollte auch das w irklich unmoglich sein, so ist immerhin 
doch jede V erengerung der V erbindung der beiden Raume 
besser ais garnichts. Yergleichsweise giinstig w irken vor 
allem sogenannte Feuerschiirzen, d. h. unter der Decke 
aufgehangte Streifen aus feuersicherem  Baustoff. Recht 
giinstige Erfahrungen m it dieser Y orkehrung ha t man z. B. 
bei dem Brand des W arenhauses T ietz in Berlin (vergl. 
..Feuerschutz“, V erlag Hackebeil-Berlin, Jah rg an g  1921, 
Heft 2) gemacht.

Zu dieser senkrechten Teilung tr it t dann zweckmaBiger- 
weise eine w agrechte Teilung; je hoher das Gebaude wird, 
um so groBer wird die B edeutung dieser Teilung, bei Hoch- 
hausem wird sie geradezu eine Lebensfrage. Die Not- 
wendigkeit feuerfester Decken in grofieren oder besonders 
feuergefahrlichen Gebauden bedarf keiner w eiteren Dar- 
legung. Je  hoher ein Gebaude nun aber w ird, um so mehr

miissen dem Feuer nach M oglichkeit auch alle anderen 
W ege, auf denen es sich nach oben fortpflanzen kann, 
yerlegt werden. Solche W ege bieten alle Deckendurch- 
brechungen, die A ufzugsschachte, T reppenhauser und end- 
lich auch die Fenster. L eider ist eine befriedigende Losung 
dieser Frage noch nicht rech t gelungen. Es sei auf die 
beziiglichen Ausfiihrungen des Y erfassers in der Abhand- 
lung „Sicherheit in W olkenkratzern11 (Yerlag Oldenbourg- 
Miinchen) hingewiesen.

Ein gewisser Schutz des Gebaudes gegen Eindringen 
des Feuers von auBen wird fem er, je nach den Verhalt- 
nissen der N achbarschaft, erforderlich sein. Beim Sarotti- 
B rand riefen die aus den K ellerraum en emporsclilagenden 
Flammen eine plotzliche gew altige A usbreitung des Feuers 
auf die oberen Stockw erke hervor. Ahnlich diirfen natiir- 
lich aus den Fenstern  etw a des einen Fltigels eines Ge
baudes hervorschlagende Flam men den gegeniiberliegenden 
nicht allzusehr gefahrden; E ntfernungen von mindestens 
etw a 5 m, bei sehr hohen oder sehr feuergefahrlichen Ge
bauden noch groBere W erte, w erden erforderlich sein. 
Andernfalls w ird man die Fenster durch feuersichere Ver- 
glasung, durch Laden oder Berieselung (Drencker) schiitzen 
miissen. Die N otw endigkeit dieser Mafinahmen in sehr eng 
bebauten S tadtteilen ha t sich in A m erika nach yielen 
Schw ierigkeiten durchgesetzt. Hoffentlich bedarf es nicht 
noch w eiterer K atastrophen,. .um dieser Forderung in 
D eutschland Geltung zu yerschaffen.

D ehnungsfugen miissen so ausgebildet sein, daB bei 
den im Brandfall zu erw artenden Bewegungen des Ge
baudes kein D urchtritt des Feuers durch sie hindurch nach 
den oberen Stockw erken erfolgen kann.

3. Ausgange miissen tunlichst entgegengesetzt zu ein
ander angeerdnet sein und unabhangig von einander aus 
dem Gefahrenbereich herausfiihren. In  vorliegendem Fali 
fiihrten alle T reppenhauser auf einen Hof, der im Yerlauf 
des Brandes ungangbar wurde. Die betriebstechnischen 
Schw ierigkeiten, die der besseren A nordnung entgegen 
stehen, sollen n ich t yerkann t sein, miissen aber iiberwunden 
werden.

4. Alle Mafinahmen im Interesse des Feuerschutzes 
miissen um so strenger durchgefiihrt werden, je schlechter 
die W asserversorgung und je geringer die Leistungsfahig- 
ke it der zustandigen Feuerw ehr ist.

Es is t dam it zu rechnen, dafi Bauten von der GroBe 
des Sarotti-Fabrikgebaudes und noch groBere — auch dieses 
Gebaude w ar ja  zur Zeit des B randes schon in der Ver- 
grofierung begriffen! — in nachster Zeit in Deutschland 
noch mehrfach erstellt werden. Der yorliegende B rand hat 
gezeigt, dafi die erforderlichen Sicherheits-MaBnahmen nicht 
so getroff^n waren, wie es w iinschenswert gewesen ware. 
Hoffen wir, dafi es der verstandnisvollen Zusamm enarbeit 
aller beteiligten K reise gelingen wird, fiir die Folgę solche 
K atastrophen  auszuschliefien! —

Der Wohnungsbau in Koln a. Rhein im Jahre 1922.
n Koln am Rhein haben sich die W ohnungs- 
Verhaltnisse in Folgę der Lage und der wirt- 
schaftlichen Beziehungen der S tad t und m 
Folgę der feindlichen B esetzung in beson- 
derer W eise entw ickelt und die K rafte  der 
S tad t in A nspruch genommen. W iren tnehm en 

dariiber einer kiirzlich herausgegebenen D e n k s c h r i f t  
d e r  S t a d t v e r w a l t u n g  die folgenden A ngaben von 
allgemeinem Interesse:

Die S tadt Koln, ha t seit dem K rieg  fur die Schaffung 
neuer W ohnungen aus eigenen M itteln 350 Mili. M. auf- 
gewandt. E rbaut sind dam it oder noch im Bau rund 7100 
Wohnungen, die 30- bis 35 000 Personen U nterkunft bieten. 
Noch immer aber be trag t nach den statistischen Fest- 
stellungen des W ohnungsnachw eises der reine Fehlbet.rag 
an W ohnungen rund 10 000 bei insgesam t etw a 20 000 
Wohnung suchenden Parte ien  m it etw a 60 000K opfen. Der 
Bedarf an W ohnungen ste ig t einerseits infolge des verhalt- 
nismafiig starken Zuzuges nach K oln und anderseits in
folge der groBen Zahl der H ausstands-G rundungen. Im 
letzten Jah r hat der M ehrzuzug nach K oln rund 10 000 
betragen. Rechnet man auf die W ohnung fiinf Kopfe, was 
fast zuviel sein diirfte, so sind fiir diesen Mehrzuzug schon 
2000 neue W ohnungen im Ja h r  notig. M indestens 2500 
neue W ohnungen werden also im Ja h r  1922 erbau t werden 
miissen. Anderseits w ird es wegen des Mangels an Fach- 
arbeitern im Baugewerbe auch nich t moglich sein, mehr 
ais etwa 2500 W ohnungen zu schaffen. Dafi der Bau von 
Wohnhausem ohne jede offentliche Beihilfe einen wesent- 
lich grofiern Umfang annehm en w ird ais bisher, ist ins- 
besondere nach der in den letzten  M onaten eingetretenen

aufierordentlich sta rken  Y erteuerung  auf dem B aum arkt 
(annahernde V erdopplung derB aupreise  gegeniiber Sommer 
1921) nicht zu erw arten. W enn man sich nur auf das bis- 
herige Baukosten-ZuschuBverfahren beschranken wollte, so 
wiirden, da nach der gew altigen P reissteigerung fiir jede 
W ohnung im D urchschnitt 100 000 M. Zuschufi .erforderlich 
sind, fiir den Bau von 2500 W ohnungen in K oln rund 
250 Mili. M. benótig t werden. H iervon wiirde die S tad t den 
gróBten Teil tragen  und dem entsprechend ihre Schulden 
fiir den W ohnungsbau yerm ehren miissen. DaB eine der
artige A nleihew irtschaft n ich t angangig ist, is t wohl ohne 
W eiteres k lar; machen doch je tz t schon die Schulden fiir 
den W ohnungsbau m it 350 Mili. M. einen sehr groBen TeM 
der G esam tschuldenlast d er S tad t aus, die, einschliefilich 
der V orkriegsschulden, rund 900 Mili. M. betrag t. Es er
scheint daher dringend notig, die A usgaben fiir Baukosten- 
zuschiisse moglichst zu mindern. V orgeschlagen wird, das 
B aukosten - ZuschuBverfahren im W esentlichen zu be- 
schranken auf den gemeinniitzigen W ohnungsbau, d. h. den 
Bau durch gem einniitzige B auvereinigungen. An privateB au- 
lustige soli nur noch in besonders begriindeten Ausnahme- 
fallen, z. B. bei entsprechender K riegsbeschadigung, grofier 
K inderzahl, schw erer K rankheit in der Familie, B aukosten- 
Zuschufi gew ahrt werden. F em er erscheint es im Allge
meinen nich t m ehr angangig, erhohte Zuschiisse fiir Ein- 
und Zweifam ilienhauser zu bewilligen. In  der Zeit der N ot 
und auch insbesondere der finanziellen N ot mufi yielmehr 
danach ge trach te t werden, m it den zur Y erfugung stehen- 
den M itteln hauszuhalten und m oglichst viel dam it zu er- 
reichen. Es erscheint aber auch gerechtfertig t, auf diese 
W eise den B ew ohnem  von Ein- und Zweifam ilienhausern
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groBere Lasten aufzuerlegen, da die W ohnung im Lin- und 
Zweifamilienhaus zweifellos w ertvoller ist und den ln- 
habern infolge des Ertrages der Garten usw auch beson- 
dere w irtschaftliche Yorteile bietet. Endlich w ird auc 
noch darauf zu halten sein, daB die gemeinniitzigen Bau- 
yereinigungen einen groBeren Teilbetrag der Baukosten 
selbst ubemehmen ais bisher. Bisher wurde gefordert, daB 
von Bauvereinigungen 10 v. H. des Ertragsw ertes, der ja  
viel geringer ist ais die H erstellungskosten, in den Bau 
gesteckt wurden, wahrend von Privaten 20 v. H. des ii>r- 
tragsw ertes aufzubringen waren. Es erscheint dringend 
geboten, allgemein die Aufbringung von 20 v H. des E r
tragsw ertes an eigenem K apitał zu fordern. Der E rtrags- 
w ert soli, nachdem infolge der W ohnungsbauabgabe und 
der Steigerung der Hochstmietenzuschlage auch fiir die 
alten W ohnungen eine hohere Mietberechnunu’ ein tritt. auf 
150 v. H. iiber Friedensm ietwert gesetzt werden. An Miete 
werden vom Ertragsw ert etw as hohere Hundertsatze zu 
berechnen sein ais bisher wegen der so auBerordentlich ge- 
stiegenen Instandhaltungs- und Y erwaltungskosten. Hier- 
durch kommt man einem dringenden A ntrag  der Bauyer- 
einigungen entgegen, die mit den bisherigen Mieten nicht 
mehr auszukommen vermogen.

Um die Ausgaben fiir Baukostenzuschusse zu mindern, 
erscheint es dringend geboten, d a s  P r i v a t k a p i t a ł  
n a c h  M o g l i c h k e i t  m i t  z u m  W o h n u n g s  b a u  
h e r a n z u z i e h e n .  Es wird daher vorgeschlagen, pri- 
vaten Baulustigen zwar keine Oberteuerungs-Zuschusse, 
wohl aber die Biirgschaft fiir einen den sonst iiblichen 
Oberteuerungs-Zuschiissen entsprechenden Teil der H er
stellungskosten zur Verfiigung zu stellen. Der Bauherr 
soli selber mindestens 20 v. H. der H erstellungskosten 
aus eigenem K apitał aufbringen und m it diesem B etrag  
hinter die gesam te Belastung des Baugrundstiickes 
zuriicktreten. Im R ang unm ittelbar vor diesen 20 v. H. 
E igenkapital des Bauherrn soli dann die S tad t eine Hypo- 
thek in der Hohe des sonst iiblichen Uberteuerungs-Zu- 
schusses yerbiirgen. Die davor noch notige Hypothek wird 
ais normale Hypothek leicht zu beschaffen sein. Um nicht 
zu hohe Mieten notw endig zu machen, miifite allerdings die 
S tadt auch die Yerzinsung der von ihr verbiirgten Hypo
thek ubemehmen, wahrend der Bauherr diese Hynothek 
mit 2% v. H. tilgen muB. Sobald sich das eigene K apitał 
des Bauherrn m it mehr ais 5 v. H. verzinst, ist der Mehr- 
betrag zur yerstark ten  Tilgung an den Darlehnsgeber ab- 
zufiihren. Eine ungerechtfertigte G ewinnausnutzung (Spe- 
kulation) des Bauherrn wird durch entsprechende Siche- 
rungen fiir die Stadt, vor Allem durch ein A nkaufsrecht der 
S tadt zu festem Preis, fiir die ganze Y ertragsdauer ausge- 
schlossen. Das neue Verfahren ha t den groBeti Vorteil, 
daB die K apitalbeschaffung nicht Sache der S tad t is t und 
ihr K redit dadurch weniger belastet wird. Die Mieten in 
den nach diesem Yerfahren hergestellten Hausern werden 
allerdings hoher werden, ais die Mieten in den m it Bau- 
kosten-ZuschuB errichteten W ohngebauden.

Endlich soli auch der U m - u n d  A u s b a u  v o n  
R a u m e n  i n  a l t e n  W o h n g e b a u d e n  w eiter be- 
trieben werden. In dieser Beziehung ist beabsichtigt, den 
Versuch zu machen, das A u f  s e t  z e n  v o n  n e u e n  
S t o c k w e r k e n  auf hierfiir geeignete Hauser, wie es in 
einem Fali in Koln bereits geschehen ist, mehr zur Durch- 
fuhrung zu bringen. J e  nach Lage des Falles werden fiir 
den Um- und Ausbau der alten W ohngebaude die Biirg- 
schaft, ein gering bemessener Zuschlag oder auch ein ver- 
zinsliches Darlehn in B etracht kommen.

Das Baukosten-ZuschuBverfahren wird bei H erstellung 
von 2000 W ohnungen zu durchschnittlich je 100 000 M. Zu- 
schuB insgesam t 200 Mili. M. erfordern. Von diesem B etrag 
wird ein Betrag von rund 30 Mili. M. durch B eitrage der 
Arbeitgeber aufzubringen sein. Der R est der fiir Baukosten- 
Zuschiisse erforderlichen Mittel m it 170 Mili. M. muB durch 
die W o h n u n g s b a u - A b g a b e  aufgebracht werden. Die 
W ohnungsbau-Abgabe wird nach dem dem Reichstag vor- 
liegenden Gesetzentwurf auf 25 v. H. der Friedensm iete 
ais Abgabe fiir das Land und auf 25 v. H. PflichtzuscKlag 
fiir die Gemeinde. insgesam t also auf 50 v. H. gebracht w er
den. Yon dem pflichtmaBigen Aufkommen an W ohnungś-

Vermischtes.
Die Freilegung des Prinzenbaues in Stuttgart. In der

schwabischen H auptstadt ist durch Zufall eine bemerkens- 
werte Frage der Denkmalpflege zur E rorterung in breiter 
Offentlichkeit gelangt. Durch den Abbruch des K utter- 
schen Hauses an der Konig-StraBe in der Nahe des SchloB- 
platzes, das durch ein Bankgebaude ersetzt werden sollte, 
ist die Riickfront des Prinzenbaues frei gelegt worden und 
dadurch ein so reizvolles neues StraBenbild entstanden, daB

bau-Abgabe sind sowohl vom Land wie von der Gemeinde
10 v  ff' an das Reich abzufiihren, um dessen Ausgaben 
fiir den W ohnungsbau zu decken. Es fragt sich dann vor 
Allem. welcher B etrag vom L and aus der staatlichen Ab- 
o-ahe an die S tad t Koln iiberwiesen wird. Es wird mit der 
Uberweisung von etw a 80 Mili. M. gerechnet werden 
konnen. Die S tad t muBte dann zur D eckung der Mittel 
fiir die Baukostenzuschusse selbst noch 90 Mili. M. auf
bringen, wozu noch etw a 5 Mili. M. fiir K ursverlust bei 
Aufnahme der Anleihe komm en wurden. Der yoraussicht- 
lich aus dem G emeindezuschlag zur W ohnungsbau-Abgabe 
im Ja h r  1922 zu deckende G esam tbetrag wiirde rund 
47 Mili. M. betragen. Der Pflichtzuschlag der S tadt zur 
W ohnungsbau-Abgabe w ird nach der zu erwartenden 
Anderung des Reichsgesetzes etw a 25 Mili. M. ausmachen. 
Hiervon sind 10 v. H. gleich 2,5 Mili. M. an das Reich 
abzufiihren. Die H ebungskosten und Ausfalle werden 
schatzungsweise betragen 2,5 Mili. M., sodaB ein Reinertrag 
von 20 Mili. M. verbleiben wiirde. H iernach ergibt sich, 
daB zur F inanzierung des K olner Bauprogram m es iiber den 
dem nachst zu erw artenden Pflichtzuschlag hinaus ein wei- 
terer erheblicher G em eindezuschlag erforderlich sein wird. 
Die Finanzverw altung fordert nun aber noch, daB ebenso, wie 
das von den L andem  geschieht, auch in Koln ein Teil der 
W ohnungsbau-Abgabe sof ort ais B aukapital Yerwendung 
findet, um auf diese W eise das Anleihebediirfnis einzu- 
schranken. Zur E rhaltung  der K reditfahigkeit der Stadt 
erscheint es erforderlich, (len K reditbedarf zu mindern. Die 
F inanzverw altung ha t darum  eine w eitere Erhohung des 
Aufkommens der W ohnungsbau-Abgabe um 13 Mili. M. fiir 
notig  erachtet, sodaB insgesam t aus dem stadtischen Zu
schlag zur W ohnungsbau-Abgabe 65 Mili. M. aufzubringen 
sein wurden. Zusammen m it dem staatlichen Aufkommen 
w urden also danach 90 Mili. M. W ohnungsbau-Abgabe in 
K oln aufzubringen gewesen sein. Der UnterausschuB der 
W ohnungskom mission hat an und fiir sich den Standpunkt 
der Finanzverw altung wohl ais richtig  anerkannt, hat aber 
die A nsicht vertreten , daB es n ich t notig  sei, schon in 
diesem Ja h r  einen so hohen B etrag  ais K apitaldeckung 
aus der W ohnungsbau-Abgabe aufzubringen. W enn die 
Verwaltung, dem V orschlag des U nterausschusses der 
W ohnungskommission folgend, den von der Finanzver- 
w altung ais K apitaldeckung geforderten B etrag von 13 
Mili. M. um 10 Mili. M. ermaBigt, so kann  sie das nur in 
der E rw artung  tun, daB in den naehsten  Jah ren  in starkerem 
MaB das K apitaldeckungs-Y e:fahren zur Anwendung kommt. 
Das gesam te Aufbringen an W ohnungsbau-Abgabe aus dcm 
Stadtbezirk Koln wiirde danach s ta tt auf 90 Mili. M. auf 
80 Mili. M. zu bemessen sein. W enn also der Abanderungs- 
Entw urf zum Reichsgesetz iiber die W ohnungsbau-Abgabe 
in der Form angenomm en wird. daB die staatliche Abgabe 
auf 25 v. H. der F riedensm iete gebracht w ird. so wiirde in 
K oln ais Gemeindezuschlag ein Zuschlag in Hohe des zwei- 
einfiinftelfachen der staatlichen A bgabe zu erheben sein. 
Eine W ohnungsbau-Abgabe in dieser Hohe entspricht nicht 
etw a einer Belastung der Friedensm ieten in Hohe von 
80 v. H. In PreuBen erfolgt nam lich die Erliebung der 
W ohnungsbau-Abgabe nicht nach dem tatsachliehen Frie
densm ietwert von 1914, sondern nach dem von den 
K atasteram tern  veranlagten  G ebaudesteuer-Nutzunssw ert. 
Dieser G ebaudesteuer-N utzungsw ert, dessen Veranlagung 
in Koln in den Jah ren  1908 bis 1910 erfolgte, ist aber 
durchschnittlich 20 v. H. geringer, ais der Friedensm ietw ert 
von 1914. W enn also nun der G emeindezuschlag zur 
staatlichen W ohnungsbau-Abgabe in einer Hohe festgesetzt 
wiirde, daB sich ,ein Aufkommen von 55. Mili. M. ergibt, 
so wiirde durch die W ohnungsbau-Abgabe insgesam t die
11 nedensm iete um 64 v. II. (nicht 80 v. H.) belastet werden.

Die A llgem einheit der Mieter muB die erforderlichen 
Opfer bringen, um fiir die wohnungslosen oder in schlechten 

, huungen untergebrachten P arte ien  neue W ohnungen zu 
schaffen. Das liegt auch im eigensten In teresse der Masse 
der Mieter selbst. Denn nur wenn es gelingt, den Bedarf 
an W ohnungen durch N eubau in geniigender Weise zu 
decken. wird auf die D auer ein H inaufsehnellen der Mieten 
verhm dert werden konnen.

Die E ihohung soli vom 1. April 1922 an erfolgen. —

sich die kunstverstandigen K reise der S tad t dafiir eingesetzt 
naben, die E rhaltung  dieses StraBenbildes in irgend einer 

oim anzustreben. Aus der Geschichte des Prinzenbaues 
in S tu ttgart mogę nach der „Schwab. K ron ik11 Folgendes 
wiedergegeben sein:

Seine Lage am Alten SchloBplatz, einem der stimmungs- 
Mulsten Platze in D eutschland, wie der SchloBplatz vordem  
ineuen SchloB nach erfahrenem  U rteil der schonste SchloB
platz der W eit ist, ist maBgebend m itbestim m end fiir den
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Eindruck des schonen und vornehm en Bildes. An diesem 
Punkt, sagt Bertold Pfeiffer, w ar es, wo in S tu ttg a rt nach 
einem kunstarmen Jah rhundert zum erstenm al w ieder etw as 
von klassischer A rchitek tur auflebte. N icht hier in S tu tt
gart hatte die neue groBe K unstbew egung im Land eiri- 
gesetzt, sondern in der gew altigen SchloBanlage zu Lud- 
wigsburg, einem B auuntem ehm en, das m itten im spani- 
schen Erbfolgekrieg seinerseits wie eine K riegserklarung 
in die beschauliche Enge altw iirttem bergischer V erhaltnisse 
eingriff. Aber derselbe Meister, der dort Bahn brach, Joh. 
Friedrich N a t t e  ( f  1714),'loste auch hier den Bann durch 
Ausgestaltung der Fassade des Prinzenbaues. Diese ist die 
alteste uns erhaltene Palastfassade  S tu ttgarts . An dieser 
Stelle hatte schon am A nfang des 17. Jah rhunderts  Hein
rich Schickhardt einen P alas t aufrichten sollen, von dem 
1600—1607 nur der K eller m it dem U nterstock an der 
Riickseite (daher an dieser un ten  die Fenster) zustandekam . 
Erst 1663 wurde von Herzog E berhard  III. nach dem Plan

- X I  i . r  t  ~ r  i
O circn  o q j» ^> ioO lo r»

seines GroBvaters der A usbau in Angriff genommen, zu
nachst das ErdgeschoB m it den breiten Rundbogenfenstern 
und derben Fratzen  ais SchluBsteinen. Von 1678 an kam en 
die oberen Stockw erke hinzu m it ihren altertiim lichen ge- 
paarten Ohrenfenstern. Auch d e rP o rta lb a u  m it Saulen und 
Giebel und der Balkon auf T ragsteinen m it Lowenkopfen 
stammen aus dieser Bauperiode.

Die erste Bestimm ung des Gebaudes, das den 1840 
leider abgerissenen Neuen Bau a n P ra c h t tibertreffen sollte, 
war unter dem Namen Kommishaus, spater G esandtenbau, 
darauf berechnet, G esandte und andere frem de W tirden trager 
zu beh-erbergen. Herzog Eberhard  Ludw ig wollte das Ge
baude zur W ohnung fiir den Erbprinzen Friedrich Ludwig 
haben. Je tz t erst, 1707— 1710, w urden die alteren  Bau- 
formen in feine P ilasterordnungen, dorisch, jonisch, kom- 
posit und kraftige Gesimslinien eingeordnet, wodurch das 
Gebaude sein m onum entales G eprage erhielt. N ach dem 
Tod des Erbprinzen i. J . 1731 w urde der P rinzenbau zu 
anderen ais W ohnzwecken (Sam mlungen, Behordensitz) 
verwendet, bis K onig F riedrich  den P alastgebrauch  w ieder 
herstellte, dem die neuesten S ta a ts um wal z u n ge n ein Ende 
mach ten.

Der zum Anlafi aller d ieser E ró rterungen  gew ordene 
Abbruch des K utter-, einst Sick’schen H auses h a t die Riick-

seite des Prinzenbaues enthiillt, und es zeigt sich nun auch 
hier eine gewisse m onum entale W ucht. Nach der von 
Landeskonseryator a. D. Prof. Dr. G r a d m a n n  in seinem 
schonen Buch „K unstw anderungen" ausgesprochenen An- 
sicht geht die durchgehende P ilasterordnung an derAuBen- 
seite des Prinzenbaues vielleicht auf Schickhardts Entw urf 
zuriick. D er Brunnen auf der Ecke gegen den SchloBplatz 
von 1787 w ird von S tilkennem  um seiner zwar einfachen, 
aber feinen klassizistischen Form en willen geschatzt.

In  dem Prinzenbau besitzt S tu ttg a rt das einzige Archi- 
tekturdenkm al von Bedeutung aus dem 17. Jahrhundert. 
Diese Gewifiheit einer geschichtlichen Tatsache rechtfertigt 
schon allein die groBte Schonung und pfleglichste E rhaltung 
des Baudenkmales. —

Ein Sportpark der Stadt Neukolln auf dem Tempel- 
hofer Feld in Berlin. Die in kom m unaler Beziehung hoch 
entw ickelte S tad t N e u k o l l n  im Siidosten von Berlin 
p lan t fiir die korperliche Ertiichtigung ihrer Bevolkerung

die Anlage eines groB ge- 
dachten S p o r t p a r k e s  
auf dem siidóstlichen Teil 
des Tempelhofer Feldes, 
der an die Oder-StraBe in 
Neukolln und an die Ber
liner Ringbahn angrenzt. 
Auf den Sportpark  fuhren 
aus dem Innern der S tad t 
zu die Siegfried-StraGe, die 
Emser-StraBe, die W arthe- 
StraBe und der Griine Weg. 
Die Fortsetzung des letz- 
teren  soli zu einer die An
lage begrenzenden Alleę 
ausgebaut werden, wie die 
Abbildung zeigt. Der P ark  
soli eine Gesamtflache von
82,5 11 a bedecken und sich 
in einer Lange von 1650 m 
an der N eukóllner Stadt- 
grenze entlang binziehen. 
Der von dem stadtischen 
G artenbaudirektor W ą g 
i e r  entworfene P lan  sieht 
drei A nlagen vor: Eine
V o l k s w i e s e ,  eine G a r -  
t e n a r b e i t s s c h u  1 e und 
einen S p o r t p l a t z  m i t  
S t a d i o n u n d O b u n g s -  
p 1 a t  z e n. Die Volkswiese 
in einer GrOBe von 1 4 ha 
soli Tausenden von Men
schen einen frohlichen 
Tumm elplatz bieten und 
auch m it einem Plansch- 
becken fiir die Jugend  
versehen werden. Die Gar- 
tenarbeitsschule soli die 
notw endigen Bauten fiir 
den U nterricht, K leintier- 
stalle, einen botanischen 
Schulgarten und eine Gart- 
nerei enthalten. D er fiir 
die sportliche Jugend  wich- 
tigsje Teil is t das Stadion. 

Es w ird eine 600m lange Laufbahn, zwei groBere W ett- 
spiel- und sieben Obungsplatze m it Y ereinshauschen und 
eine Anzahl von Tennisplatzen erhalten. Im Nordwesten 
soli diese Anlage von einer B adeanstalt m it einem 4500 (im 
groBen Schwimmbecken und einem ausgedehnten Luft- 
und Sonnenbad abgeschlossen werden. Ein parkartiger 
W aldgiirtel soli die gesam te Anlage umschliefien. —

Das Hochhaus in Munchen. In der Offentlichkeit in 
Munchen wird ein P lan  lebhaft erortert, der darauf hinaus 
geht, Teile des Em pfangsgebaudes des H auptbahnhofes im 
Stil der H ochhauser m it 7— 10 Stockweirkep zu iiber- 
bauen. Die gew onnenen Raume sollen lediglich Biiro- 
und K ontorzw ecken dienen. Der Gedanke soli von einer 
Miinchener Genoasenschaft ausgehen und dem Reichsver- 
kehrs-M inisterium zur B egutachtung und Genehmigung 
vorgelegt w orden sein. Ohne die P iane zu kennen, is t es 
nicht moglich, S tellung zu dem G edanken zu nehmen. In 
Munchen m it seiner baulichen tlberlieferung sprechen mehr 
wie anderw arts bei der Y erfolgung solcher und  ahnlicher 
G edanken auch kiinstlerische E rw agungen wesentlich mit, 
sodaB die Miinchener K iinstlerschaft zu dieser Frage 
S tellung zu nehm en haben diirfte. Bei dem konservativen 
Zug, der in  solchen F ragen durch die A uffassung der 
K iinstlerkreise Miinchens geht, is t das Urteil dieser Kreise
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nicht voraus zu sehen. An und fiir sich sind die Erwa 
gungen nicht von der Iland zu weisen, daB an einer so 
giinstig und zentral gelegenen Stelle der S tadt ein dem 
Biiro-Verkehr dienendes Hochhaus dem W irtschattsleben 
grofie V orteile bieten konnte. Alles aber kommt auf die 
Form an, in der das unzweifelhafte Bediirfnis befnedigt 
wird. ('ber sie wird die Mtinchener K iinstlerschaft zu 
befinden haben. — T _

Praktische Denkmalpflege in Wiirttemberg. Nach dem 
Yorbild des G eneralkonservators Dr. Georg H a g e r  in 
Miinchen werden das wiirttembergische „ L a n d e s  a m t 
f i i r  D e n k m a l - P f l e g e "  und der  „V e r  e i n  z u i  
F o r d e r u n g  d e r  V o  1 k s b i  1 d u n g “ in S tu ttgart vom 
26. bis 30. April fur Geistliche, Angehorige des Lehrberufes, 
Bau- und Museumsbeamte eine wissenschaftliehe F  ii h r u n g 
d u r c h  d a s  w i i r t t e m b e r g i s c h e  F r a n k e n  v.er- 
anstalten. Die Fragen der Denkmalpflege, d e r  Yorgeschichte, 
romischen und frankischen Besiedlung werden vom Landes- 
konservator Prof. Dr. G o e fi 1 e r behandelt, durch die kirćh- 
lichen Kunstw erke fiihrt Prof. Dr. B a u m ,  die Schlosser 
werden durch Direktor Dr. B u c h h e i t  erklart. Die Fiih- 
rung beginnt am 26 April in Heilbronn und le ite t iiber 
Weinsberg, Wimpfen, Oehringen, Neuenstein, W aldenburg, 
G nadental nach Hall, —

Binnenschiffahrts-KongreB in Essen und Duisburg. 
Der „ Z e n t r a l v e r e i n  f i i r  d e u t s c h e  B i n n e n -  
s c h i f f a h r t 11 i n  B e r l i n  und der  „V e r e i n  z u r  
W a h r u n g  d e r  R h e i n s c h i f f a h r t s i n t e r e s s e n
i n D u i s b u r g "  wollten gelegentlich der A u s s t e l 
l u n g  f i i r  W a s s e r b a u  u n d  B i n n e n s c h i f f a h r t  
i n  E s s e n  am 4. und 5. April 1922 einen B i n n e n -  
s c h i f f a h r t s k o n g r e f i  i n  E s s e n  u n d  D u i s 
b u r g  abhalten. An beiden V orm ittagen sollten durch 
V ortrage bedeutender Fachleute und in anschliefienden 
Aussprachen die wichtigsten Zeitfragen der Binnen
schiffahrt und des W asserbaues erortert werden. Am 
Nachm ittag des ersten Tages in Essen sollten die Teil- 
nehmer des Kongresses unter sachkundiger Fiihrung die 
Ausstellung besichtigen. An den ausgestellten grofien 
Kanalplanen sollten hierbei Mitteilungen uber den gegen- 
w artigen Stand dieser Piane gem acht werden. Der Nach
m ittag des zweiten Kongrefitages sollte den Ausstellungs- 
besuchern und den Kongrefiteilnehmern die volkswirt- 
schaftliche Bedeutung der Rheinschiffahrt durch eine Be- 
sichtigung der grofiartigen D uisburg-Ruhrorter Hafen- 
anlagen, der W erften und Industriew erke naher bringen. 
Es sollten am 4. April in E s s e n  sprechen Hr. Geh. Brt. 
Prof. Dr.-ing. li. c. d e  T  h i e r r y aus Berlin-Grunewald 
iiber „Schiffahrt und W asserkraft“; Hr. Reg.- und Brt. 
M o m b e r  aus Goslar iiber „W irtschaftliche Unter- 
suchungen iiber K analabm essungen und Schiffsgrofien"; 
Hr. Hoofdingenineur F. L. S c h l i n g e m a n n  in Roer- 
mund iiber „Die W asserstrafien in den N iederlanden“.

In D u i s b u r g  sollten ferner am 5. April sprechen Hr. 
Minister S e e 1 i g e r aus Berlin iiber „Die internationalen 
Strom akte"; Hr. Reederei-Direktor E n g b e r d i n g  aus 
Munster iiber „Die Entw icklung des Rhein-Hannover- 
K analyerkehrs und seiner Schiffahrt seit Inbetriebnahme 
des K anales." Am N achm ittag dieses Tages sollten Be- 
sichtigungen stattfinden, die gemeinsam veransta lte t w erden 
wiirden vom „Yerein zur M ahnung der R heinschiffahrts
interessen", von der S tadtverw altung in D uisburg und von 
der niederrheinischen H andelskam m er Duisburg-W esel. —

Anerkennungs - Urkunden fur schone Hauser - Schau- 
seiten in Dresden. Ftlr Hauser-Schauseiten, die in v o r - 
b i l d l i c h e r  Weise ausgefiihrt worden sind und das 
S t a d t b i l d  v e r s c h o n e r n ,  sollen kiinftig in D r e s 
d e n ,  um zur Nacheiferung anzuregen, den Bauherren, 
Bauleitern und Bauausfiihrenden stadtische Anerkennungs- 
Urkunden ausgestellt werden. Auch werden die Ausgezeich- 
neten in der Tagespresse bekannt gegeben. Preiswiirdig 
sind nur vorbildliche E r n e u e r u n g e n  g a n z e r  
S c h a u s e i t e n ,  bei denen auch die vorhandenen Firmen- 
aufschriften und sonstigen R e k l a m e n  e i n w a n d f r e i  
ausgefiihrt worden sind. Uber die Preisw iirdigkeit ent- 
scheidet ein Preisgerieht, das aus V ertretern des Baupolizei- 
ausschusses und einer Anzahl Saclw erstandiger bestehen 
soli. Das Preisgerieht tr it t im April jeden Jahres zusammen 
und urteilt uber die seit dem 1. April des V orjahres aus- 
gefiihrten Schauseiten - Erneuerungen. Am W ettbewerb 
nehmen teil alle Schauseiten-Erneuerungen, die vom Haus- 
eigentiimer oder Leiter oder Ausfiihrenden bis zum 10. April 
zum W ettbewerb beim Baupolizeiamt in Dresden schriftlich 
angem eldet werden. —

Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfen fur 

einen Erweiterungsbau des Landeshauses in Wiesbaden ist
bei 3 Preisen von 20 000, 15 000 und 10 000 M fiir im

R cgieru n gsb ezirk  W iesbaden wohnende Bewerber be- 
schlossen worden. —

W ettbewerb um den GroBen Staatspreis der Akademie 
der bildenden K iinste in Dresden. Die Akademie der 
bildenden K iinste in D r e s d e n  h a t vorbehaltlich der 
Genehmigung des sachs. M inisteriums des Innern den 1922 
fur A rchitekten bestim m ten G r o B e n  S t a a t s p r e i s  
yon 8000 M. dem Studierenden der Dr.-Tessenow-Schule 
Fritz G e n g e aus F loha verliehen. Den gleichfalls fur 
A rchitekten ausgeschriebenen Carlo - Torniamentischen 
Reisepreis von 2800 M. erhielt der Studierende derselben 
Schule Johannes H ć i r g  aus Plauen. —

Wettbewerb um die staatlichen Preise der Akademie 
der bildenden Kiinste in Dresden. Die bei der alljahrlichen 
A usstellung der S tudierenden der A kadem ie der bildenden 
Kiinste in  Dresden zur Bewerbung stehenden staatlichen 
Preise fielen fur das G ebiet der B a u k  u n s t  an die Stu
dierenden G e n g e ,  H o r g ,  K arl F r a n k e ,  P a t -  
s c h i n k  a  und R o t  h aus der Schule Tessenow, sowie 
an die Studierenden P u s c h m a n n ,  K i i h n  und 
G r o fi e aus der Schule B e y  r i c h. —

In einem engeren Wettbewerb zur Erlangung von 
Entwurfen fiir , eine Bergmanns-Siedlung bei Weme 
(200 W ohnungen) erhielten den I. P reis die Architekten 
E c k e n r a t h  & S c h u r i g  in D ortm und: den II. Preis 
die A rchitekten F l e r u s  & K o n e r t  in Dortm und; den 
III. Preis A rchitekt D i e n i n g  in M unster i. W. —

Chronik.
Ein Haus des „Kolnischen Kunstvereins‘' in Koln ist in

diesen Tagen feierlich eroffnet worden. Das Haus liegt am 
Friesen-Platz und ist nach den Entwurfen des Architekten L. 
P a f f e n d o r f  in Koln errichtet. Das Ganze ist in antikisieren- 
dem Stil gehalten. Ein sechssauliger Vorbau mit Giebeldreieck 
auf stufenformigem Unterbau gibt Z utritt zu den schlieht gehalte- 
nen Innenraumen, die aus einem mittleren Hauptsaal und diesen 
umgebenden kleineren Raumen bestehen. Das Materiał der Archi
tektur ist gelblich weifier Tuffstein, das der Flachen graugruner 
Putz. Vor dem Haus, das von Baumen eingerahmt wird, soli eine 
Amazone von Franz S t u c k  Aufstellung finden. —

Stadtjubilaum von Rothenburg ob der Tauber. In diesem 
Jah r kann Rothenburg ob der Tauber auf eine Periode yon 
750 Jahren ais Stadtwesen zurtick blicken. Das Jubilaum soli 
festlich begangen werden. —

Aufdeckung von Wandmalereien in Rothenburg ob der 
Tauber. Im Jahr 1918 bereits sind im Burgermeisterwohnhaus iu 
Rothenburg ob der Tauber unter Tiinche und Yerschlagen Wand
malereien aufgedeckt worden, die eine Darstellung der zehn 
Lebensalter zeigen. Eine W iederherstellung dieser Malereien 
soli durch den Maler G o t t s c h a l k  und unter der Oberauf- 
sicht und mit Unterstiitzung des bayerischen Landesamtes fiir 
Denkmalpflege stattfinden. —

Ein Erweiterungsbau der Chirurgischen • Klinik in Miinchen 
ist am 27. Februar 1922 in feierlicher Weise seiner Bestimmung 
ubergeben worden. Der Erweiterungsbau liegt an der Nufibaum- 
StraBe und ist nach den Entwurfen des Oberregierungsrates 
K o l l m a n n  erstellt. Das Gebaude dient einem dreifachen 
Zweck; es soli die Raume ftir die operative Behandlung von den 
eigentlichen Krankenstationen trennen; es soli in zweiter Linie 
dem Unterricht und in dritter Linie der wissenschaftlichen Arbeit 
dienen. —

Die Eroffnung des Holzkirchner Bahnhofes in Miinchen. Am
1. April 1922 ist der neue H o l z k i r c h n e r  B a h n h o f  i n 
M ii n c h e n eroffnet worden. Damit hat die bauliche Aus- 
gestaltung des Hauptbahnhofes in Miinchen ihren AbschluB ge- 
funden. Die Hauptbahn-Anlage mit 32 Gleisen hat durch die 
Neubauten des Starnberger und des Holzkirchner Bahnhofes eine 
wesentliche Entlastung erfahren. W ahrend der Starnberger Bahnhof 
an der nordlichen Seite des Bahnhofes, an der Arnulph-StraBe liegt, 
hat der Holzkirchner Bahnhof an der siidlichen Seite, an der 
Bayer-StraBe, mit 6 Gleisen seine Stelle gefunden. Diese beiden 
Bahnhofe lenken den Massen- und Vorort-Verkehr yom Haupt- 
bahnhof ab. Das AuBere des in italienischer Renaissance mit 
deutschem Einschlag erstellten Empfangsgeb&udes ist in Kunst- 
stein unter Verwendung von plastischem Schmuck erstellt, 
wahrend die Schalterhalle mit poliertem Muschelkalk ausgekleidet 
ist. Die Entwiirfe stammen noeli aus dem Jah r 1913 und wurden 
im damaligen Verkehrs-Ministerium gefertigt. —

Ein Monumentalbrunnen fiir Leeuwarden in Holland, Provinz 
Friesland, gelangt nach dem preisgekronten Entwurf des Bild- 
hauers Prof. G. A. B r e d o  w in Stu ttgart zur Ausfiihrung. Die 
15 m im Durchmesser und 9 m in der Hohe haltende zentrale 
Anlage besteht aus einer hohen BrunnensSule, aus der das Wasser 
in drei Becken fallt. Eckputten, figiirliche Gruppen des Acker- 
baues, der Viehzucht, der Fischerei und des Handels, sowie eine 
kronende Figur Merkur bcreichern den architektonisehen Teil, 
der in Muschelkalk ausgefiihrt wird; der Merkur wird in Bronze 
gegossen, die anderen Figuren werden in Trayertin gearbeitet. —

Inhalt: Die P o rta  N igra in T rie r  und die G estaltung ihrer 
Umgebuntr. (SchluB.) — L ehren des B randes der Sarotti-W erke 
in Tempelhof vor Berlin. — D er W ohnungsbau in KOln a. Rhein 
nu Jah re  1922. — Verniischtes. — W ettbew erbe. — Chronik. —
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