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Alle R echte vorbehalten. — F iir nicht verlangte Beitr3ge keine Gewahr.

Die rechtzeitige Eingemeindung, eine Vorbedingung von Grofistadt-Reform.
(Zum  E in g em e in d u n g sk am p f K o ln -W o rrin g en .)

Yon B aud irek to r Prof. Dr. h. c. F ritz  S c h u m a c h e r  in K oln a. Rh.

n  d iesen  T a g e n  h a t d e r preuBi- 
sche L a n d ta g , w ie b e re its  m itge- 
te i lt ,  besch lo ssen , d ie  B urger- 
m e is te re i W o rrin g en , e in  G ebiet 
v o n  5617,7 ha, d as  sich links- 
rhe in iscn  in  u n g e fa h r  12 Km L an g e  
u n d  d u rc h sc h n ittlic h  5 km B re ite  
am  R h e in  e n tla n g  n a«h  N orden  
e rs tre c k t, in d ie  S ta d t  K o ln  ein- 
zugem einden . D as m a g  im  ers ten  

Augenbliek ais ein  Y o rg a n g  u n te r  v ie len  ahn lichen  
Yorgangen erscheinen , b a t  a b e r  d o cb  v ie lle icb t, w ie d er 
ungewohnlich heiBe K am pf, d e r um  d iese  E in g em ein 
dung entbrannte, b e re its  a n d e u te t, seine b e s o n d e r e  
B e d e u t u n g.

Diese Bedeutung lie g t d a rin , daB. w enn  unsere  
groBen Stadte aus dem  E le n d  ih re r b ish e rig en  E n tw ic k 
lung heraus w irklich in  neu e  Z u k u n ftsb ah n en  e in lenken  
"ollen. viele unserer b ish e rig en  Y o rs te llu n g e n  iiber 
Eingemeindung sich p ra k tisc h  a n d e rn  m iissen . H ier 
hat in entscheidender W eise die Z u k u n fts id ee  iiber die 
Gegenwarts-Schwierigkeiten d en  S ieg  d a v o n g e tra g e n .

Eine noch vo llig  lan d lich e  G em einde , a n  dereń  
Grenze. wie oft h e rv o rg eh o b en  w u rd e , „noch  k e in  
Schlot raucht“, w u rd e  au s  G riin d en  des A rbe ite r-S ied - 
lungswesens tro tz  des e n e rg isch s ten  u n d  g e sch ick te s ten  
Gegenkampfes des L a n d k re ise s  a n  d ie  S ta d t abgegeben . 
Die Gegenseite m ach te  g e lte n d :

1. Koln braucht so lches S ied lu n g s lan d  u b e rh a u p t 
nicht.

2. Wenn es solches L a n d  b ra u c h t. k a n n  es das 
auch anderw arts in  se inen  e ig en e n  G renzen  
finden.

3. Zum M indesten  s in d  se ine  A nsp riich e  v iel zu 
friih.

4. Wenn man sie aber g e lte n  laB t, g e n iig t auch  ein 
Zweckverband.

Alle diese E in w an d e  b e riih re n  L e b e n s f r a g e n  
fl e r  R e f o r m b e w e g u n g  u n s e r e r  G r  o fi - 
s t a d t - E n t w i c k l u n g .

Koln stellt sich a u f  fo lg en d en  S ta n d p u n k t. Die 
Berechtigung der A nsp riich e  au f d a s  e in zu g em ein d en d e  
Gebiet laBt sich an  O rt und S te lle  u b e rh a u p t n ic h t er-

m essen. Sie g e h t h e rv o r u nd  k a n n  n u r h e rv o rg eh en  aus 
d e r u n ab w eisb a ren  L o g i k  e i n e s  G e n e r a l b e -  
b a u u n g s p l a n e s .  F iir  E in g em eindungen  muB en t- 
sche idend  sein, ob d iese L o g ik  s tich fe s t is t oder n ich t.

W en n  die groB en Ziige d e r  s tad teb au lich en  A b- 
s ich ten  K o lns M anchem  e tw as u b e rra sch en d  hervorzu- 
tr e te n  scheinen , so muB m an  sich k la r  m achen , daB 
die S ta d t e rs t se it dem  F a li ih re r F e s tu n g sw erk e  die 
M oglichkeit bes itz t, die 
T ra g e n  ih re r Z uk im fts-E n t- 
w ick lu n g  fre i in die H and  
zu nehm en; b is d ah in  steck- 
ten  sie im  zw angslau figen  
Jo ch  d e r F estungs-A nfo rde- 
ru n g en . K o ln  w a r gezw un- 
gen , sich  n ach  dem  verh an g - 
n isv o lls ten S ch em ae in esS tad t- 
au fb au es  zu en tw ick e ln , n am 
lich  dem  r i n g f o r m i g e n  
S c h e m a ;  seine ganze  Zu- 
k u n ftsp h an ta s ie  k o n n te  sich 
n u r  in  R ingen  bew egen .

D a rau s  en tsp rin g en  alle 
seine L eiden  u n d  seine ^-ielen 
H em m ungen . A lie die gro- 
Ben P ian e , m it d en en  es je tz t 
die O ffen tliehkeit beschaf- 
tig t, s ind  versch ied en e  P ha- 
sen  des K am p fes g eg en  d iese 
L e id en  u n d  H em m ungen . K o ln  w a r  u n te r  d em  EinfluB  
d e r h is to risch en  U m w allu n g s-E n tw ick lu n g  linksrheinisc-h 
eine  S ta d t gew o rd en , in  d ie  k e in e  G riinzuge eine E n t-  
lu f tu n g  b ringen . D urch  zw ei groBe P ia n e  su c h te  ih r 
O b erb u rg erm eis te r, Dr. A d e n  a  u  e r, im  le tz te n  A ugen- 
b lick  d iese G efah r zu  ban n en .

F iir d a s  G eb ie t des in n e ren  R a y o n s  is t  a u f  G ru n d  
e ines n euen  R eich sg ese tzes a n  S telle  des a lte n  B ebau- 
u n g sp lan es  ein n eu e r a u fg e s te llt w o rden , d e r  au f dem  
W eg  e iner g ew a ltig en  U m legung  n a h e  d e m  K ern  d e r 
S ta d t  e inen  G ru n zu g  v o n  7 ,5 km schafft. E r  g re ift ein 
in  d a s  G eb ie t des auB eren  R ay o n s , d e r d u rch  A uf- 
h eb u n g  d e r  F e s tu n g s-E ig e n sc h a ft B au lan d  zu w erd en  
drohte^ D er zw eite  groBe P la n  w ill d iesen  g an zen  un-
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geheueren  G iirte l von  40 km L ange  au f dem  W eg  d er 
E n te ig n u n g  zu einem  G r i i n g i i r t e l  m achen. D am it 
w ird  ein groBes E n tliiftungssystem  fiir die gefah rd e te  
S ta d t vo rb e re ite t. D er k ritische  A ugenb lick  der E n t- 
fes tigung , d e r bodenpo litisch  eine schnell vers tre ich en d e  
G elegenheit zu bodenreform erischem  Y orgehen  g ib t, 
w ird  dazu  benu tz t.

A ber w as n u tz t d er S ta d t das beste  B eliiftungs- 
system , w enn  die L u ft, die sie zu seiner B ed ienung  
zur V erfiigung  h a t, v erd o rb en  is t. D am it be ru h ren  w ir 
K olns zw eite groBe G efahr. V on dem  EinfluB der heran - 
d ran g en d en  B raunkoh len lager m it ih ren  Schlo ten , geg-en  
d ie ein B ew alden  jenes auB eren R ay o n g iirte ls  schlieBlich 
die einzige A bw ehr b ildet, soli in  d iesem  Zusaim m enhang 
n ich t gesp rochen  w erden . N eben d iesem  vo n  auBen 
kom m enden  F eind  w ar K oln  se lbst u n te r  dem  D ruck  
d e r P estu n g srin g e  gezw ungen , diese G efahr h e rau f zu 
bescliw oren. F iir die w eitere  E n tw ick lu n g  se iner links-

rhein ischen  In d u strie  s tan d  ihm  am  S trom  k e in  FuB b re it 
B oden  m ehr zu r V erfiigung , es m uBte ein  w eiteres 
In d u s trieg eb ie t suchen lan g s einer G iirte lbahn , d ie  nahe 
dem  auB eren R ay o n  im  groB en V ierte lk re is  den 
W esten  d er S ta d t um zieh t, urn v o r A llem  die F rech en e r 
B raunkoh le  an  den  R hein  zu b ringen . M an k a n n  es 
ais eine A rt trag isch e n  G eschicks bezeichnen , daB K oln  
sehenden  A uges diesen In d u s triek ran z , dessen  D iinste  die 
W estw inde iiber d ie  S ta d t tre iben , v o rb e re iten  muBte.

Mit dem  F a li der F es tu n g s-E ig en sch a ft w a r d ieser 
bose B ann  gebrochen . E s gab  den  R ingpanzer nicht 
m ehr. U nd die d ritte  befre iende T a t, die d a rau s  ge- 
b o ren  w erden  k o n n te  fiir d ie  Z uk u n ft der S tad t, ver- 
d ich te te  sich  im  P lan  d es  n euen  groB en Ind u s trie - 
geb ie tes , das au f dem  G eliinde des a lte n  E x erz ie rp la tzes 
am  R hein  in  u n m itte lb a re r V erb in d u n g  m it dem  kiinf- 
tig en  H afengeb ie t g ep lan t w urde. D er gefahrliche  
In d u s trie -R in g  w ird  n u n  g le ichsam  zu e inem  B allen  zu- 
sam m engeschoben  und  fo rt au s dem  W esten  a n  den  
R hein  g e ru ck t.

D am it is t n ich t n u r die G efah r se iner L age be- 
s e i t io-t sondern  d er In d u s trieb ez irk  is t auch  dah in  ge- 
kom m en, w ohin  e r g e h o rt; e r is t  n ic h t n u r in Ver- 
b in d u n g  m it d e r  B ahn  g e b ra c h t, so n d ern  zugleich in 
V erb in d u n g  m it d er W asserstraB e . D er einzige tech- 
n isch  m ogliche P u n k t is t d e r h ie rftir  au sersehene ; bisher 
w a r er ab e r d u rch  R ay o n b estim m u n g en  fiir die Be- 
b a u u n g  ausgesch lo ssen . E s  g a lt  nun , ihn  zu besetzen, 
so b a ld  d ie  neue S ch ick sa ls-W en d u n g  das gesta tte te . 
D iese en tsch e id en d e  T a t k o n n te  m an  ab e r n u r dann 
v e ra n tw o rte n , w en n  m an  d ab e i zug leich  ein viertes 
groBes P rob lem  an p a c k te , d i e  E i n g e m e i n d u n g  
W o r r i n g e n  s.

E s is t h eu te  g an z  u n m og lich  g ew orden , n u r groBe 
A rb e itszen tren  —  es h a n d e lt sich  um  ein G ebiet von 
423  ha —  zu p lan en , ohne zug le ich  die F ra g e  der Unter- 
b r in g u n g  d e r  A rb e ite r  zu losen , d ie  d a m it im  Zusamm en- 

W ir h ab en  e rk a n n t, daB d e r F luch, der 
au f d er E ntw ick lung  
u n se re r bisherigen 
G roB stad te  ruh t, zum 
seh r w esentlichen 
Teil au s d ieser Unter- 
lassu n g ss iin d e  ent- 
sp rin g t.

D ieses neue Ar- 
b e itszen tru m  wird 
a b e r seh r erhebliche 
A rb e iten n assen  inBe- 
w-egung halten . Mit 
50 000 is t  die Zahl 
n ic h t zu hoch gegrif- 
fen. D as bedeutet, 
w enn  m an  die Fami- 
lien m itg lied e r mit- 
rech n e t, e tw a  163 000 
M enschen. U nd da 
n u n  n ich t n u r Arbei
te r  gan z  u n te r sich 
w ohnen  konnen , son
d e rn  schon durch ihre 
B ed iirfn isse  m it aller- 
le i an d e ren  Berafs- 
s ta n d e n  gem ischt 
w erd en , so  h ande lt es 
sich w oh l um  rund 
200 000 Personen , fiir 
d e reń  W ohnungsbe- 
d iirfn isse  im  Zusam- 
m en h an g  m it dieseon 
neu en  A rbeitsgebiet 
g e so rg t w erden  muB.

D er benachbarte  
H afen  w ird  ebenfalls 
e tw a  10 000 A rbeiter 
g eb rau ch en , so daB 
au s  ihm  noch die 
S iedlungsbediirfn isse 
fiir 40 000 Personen 

en tsp rin g en  m ogen . F iir d iese  m a g  d as  benachbarte 
G ebiet, d a s  inn e rh a lb  d e r je tz ig e n  K o lner Grenzen 
zw ischen  N iehl u nd  L o n g erich  n och  fre i is t, v ielleicht 
g e ra d e  au sre ich en , w en n  m an  d e n  R a y o n  u n b e b a u t laBt; 
fiir jen e  200 000 P e rso n en , d ie  m it dem  Industriegeb ie t 
zusam m enhangen , muB m an  d ie  L o su n g  aber im 
W esen tlichen  auB erhalb  d e r K o ln e r G renzen  suchen.

W ie muB d iese L o su n g  n u n  au sseh en ?  DaB man 
sie sich n u r in  F la c h b a u  d e n k e n  k a n n , is t  w ohl selbst- 
v e rs tan d lich , das k le ine  H au s  m it G a rte n f le c k  muB den 
G ru n d sto ck  b ilden . A b e r d a s  g e n iig t n ich t. Denkt 
m an  sich rings u m  das In d u s tr ie g e b ie t die Gegend 
uberschw em m t m it e inem  rie s ig e n  R in g  solcher 
A rb e ite rh au se r , so is t w oh l d a s  E le n d  d e r Miets- 
kase rn en -Y ie rte l a u sg e ra u m t, a b e r es w a re  n ich t zu 
yem neiden, daB sich d iese n eu e  G ro B stad tfo rm  feindlich 
in  die fried liche  G egend  d ra n g te .

\ \ a , s  w i r  a b e r  e r s t r e b e n  m u s s e n ,  i s t ,  
d a B  d i e  R a n d e r  u n s e r e r  g r o B e n  S t a d t e  
n i c h t  m e h r  v e r s t e i n e r t e  K o l l i s i o n e n

h a n g  steh t.

Di e-  B e s i e ć l e l u n g  f o n  K o l n  n a c h  d e r  E i n g e m e i n d u n g  v o n  W o r r i n g e n .
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z w i s c h e n  z w e i  e n t g e g e n g e s e t z t e n  W  e 1 - 
t e n  d a r s t e l l e n ,  s o n d e r n  d a B  d i e s e  b e i - 
d e n W e l t e n  —  S t a d t  u n d  L a n d  — , g l e i c h -  
s a m  s i c h  v e r s c h r a n k e n d  i n e i n a n d e r  
g r e i f e n  u n d  so  d ie  O b erg an g e  m ehr u n d  m ehr ver- 
wischt w erden . M it a n d e re n  W o rte n , m an  muB sich 
das Ziel se tzen , die W o h n s ta tte n  d ie se r M enschen- 
mengen in einzelne k le in e  K o lo n ien  v o n  e tw a  5000 bis 
20 000 Seelen  zu g lie d e rn  u n d  d iese so ins L an d  zu 
betten, daB A ck er u n d  W iese  n ic h t v e rd ra n g t w erden , 
sondern sich um  d iese  S ied lu n g en  h e rum legen . N ich t 
nur ais U b erg an g szu stan d , so n d ern  a is  E n d zu stan d .

DafUr g e b ra u c h t m an  a b e r R aum . R ein  q u a n ti ta t iv  
ist das notig, weil die a n  sich  w e ite  B eb au u n g  u m h u llt 
sein soli d urch  F re ila n d , —  a b e r  n ic h t n u r  au s re in  
quantitativen G riinden . M an g e b ra u c h t au ch  R aum , um 
ein solches v ie lg e s ta ltig e s  G eb ilde  in  se inen  Y erk eh rs- 
bedingungen, G riin zu sam m en h an g en  u n d  Y erw a ltu n g s- 
beziehungen so g lied e rn  zu  k o n n en , daB eś leb en sfah ig  
ist. Kurz m an g e b ra u c h t e in en  in  sich zusam m en- 
hangenden Raum.

D a s  a l l e s  b i e t e t  s i c h  f i i r  d a s  n e u e  
A r b e i t s z e n t r u m  i n  G e s t a l t  d e r  G e 
m e i n d e  W o r r i n g e n .  E in  T eil des In d u s trie -  
gebietes g re ift schon  in  sie  iiber. Soli die S tru k tu r  des 
kiinftigen K oln  n ic h t vo llig  au s  dem  G leichgew ich t 
kommen, so b ed a rf es h ie r  e ines n eu en  G eb ie ts te iles, 
der dem A rb e itszen tru m  d a s  n o tig e  W o h n lan d  im Sinn 
jenes neuzeitlichen  S ied lu n g sid ea le s  g e w a h rt u n d  d a s  
den K orper d e r S ta d t d a  fo r tse tz t, w o sein  n a tu r lich e s  
inneTes W achstum  es e rfo rd e rt: n a c h  N o rd en , lan g s  dem  
Rhein.

„Kein S ch lo t r a u c h t b ish e r a n  d e r G renze  d ieses 
friedlichen A ck e rlan d es“ , sag en  d ie  G egner. A ber er 
wurde hier la n g s t rau ch en , w en n  d er F e s tu n g s ra y o n  es 
nicht bis zu d iesem  A u g en b lick  v e rh in d e rt h a tte  und  
er wird hier rau ch en  in  k iirz e s te r  Z eit. U nd w enn  m an  
sich un ter d ieser G ew iB heit e in en  A u g en b lick  v o rs te llt, 
daB man, zw ischen  d en  w e rd en d en  B au ten  d ieses 
Industriegebietes s teh en d , h in iib e rb lick t au f d ieses fried- 
liche A ckerland, k a n n  es d a  irg e n d  Je m a n d  geben , der 
glaubt, daB diese F e ld e r d u rch  eine  V e rw a ltu n g sg ren ze , 
namlich die schw er v e rte id ig te  G renze  zw ischen  S tad t-  
und L and-K reis, a is  lan d w irtsch a ftlich es  G eb ie t e r
halten w erden  k o n n te n ?

Manj b rau ch t in  K o ln  n ic h t w e it zu gehen , um  zu 
sehen, w as m it ihnen  g esch eh en  w iirde , w enn  m an die 
Dinge dem Schu tz  th e o re tisc h e r  G ren zen  iiberlafit. 
E h r e n f e l d  u n d  N i p p e s  s i n d  M o n u m e n t e  
d e r F o l g e n  v e r s p a t e t e r  E i n g e m e i n d u n g .  
Soli man w irklich im m er w e ite r  so lche E rsch e in u n g en  
groBstadtischer B lu tv e rg if tu n g  e ines b isher gesu n d en  
Korpers ab w arten  m iissen?  N ein , je d e r  d e r h e u te  m it 
wissendem A uge iiber d iese F e ld e r  b lick t, fiih lt eben  in 
ihrer U nberiihrtheit d ie  V e ra n tw o rtu n g  zum  sch leun igen  
Eingreifen. E r w ird  v o r  die groB e, in  ih re r B ed eu tu n g  
noch n icht gen iigend  g ew iird ig te  F ra g e  g e s te llt: sind  
die E rscheinungen  des C b e rg an g es  v o n  in d u s tiie lle r  
Grofistadt zum L an d , die w ir h e u te  a is  u n ab w en d lic h en  
Fluch hinzunehm en g e n e ig t sind , w irk lich  un ab w en d - 
bar, oder kann  m an  das S ttick  E rd e , dem  d as  S ch icksal 
einer innerlichen U m g es ta ltu n g  n ic h t e rs p a r t  w erd en  
kann, einer F orm  d e r U m g e s ta ltu n g  zu fiih ren , d ie  in 
ihrer A rt w ieder e r tra g lic h  is t, u n d  die n ic h t a is  ein 
Zufallsgebilde, sondern  ais ein  G anzes g e sc h a u t w u rd e?  
Das ist keine K ó lner F ra g e  m ehr, so n d e rn  eine ganz  
allgemeine K u ltu rfrag e . M an k a n n  au ch  sa g e n : e i n e  
m e n s c h l i c h e  F r a g e  o d e r e ine  F ra g e  ric h tig  ge- 
sehenen H eim atschu tzes.

Ob m an dieses Ziel e rre ich t, h a n g t v on  v ie len  
hundert E inzeld ingen  ab , d ie  N iem an d  in  s ich e re r Ge- 
walt hat. DaB m an  d ieses Z iel zu  e rre ich en  su ch en  
muB, es bew uBt au fs te llen  u n d  m it a llen  M itte ln  
kampfend verfech ten  muB, d a riib e r k a n n  k e in  Zw eifel 
bestehen. E s is t ja  n ich ts  A n d eres  a is  d as  Ziel, d ie 
unhaltbar gew ordene Z u k u n ft u n se re r  S ta d te  au s  ihrem  
Fluch zu losen.

A ber seltsam , in  d e r E rfa h ru n g  des p ra k tisc h e n  
Lebens, wie sie der heiBe K am p f u m  eine so lche  E in 

g em ein d u n g  g ib t, k a n n  m an  deu tlich  e rk en n en , daB es 
noch gefah rlich  v ie le  le iten d e  M enschen g ib t, die w ohl 
d en  th eo re tisch en  Id ea len  u n d  Z ieleń  u n se re r s tad te - 
b au lich en  R e fo rm g ed an k en  zustim m en, ja  sie fiir fa s t 
a ltb a c k e n e  W eishe it h a lten , ab er doch  s tu tzen , sobald  
es heiB t, die F o lg en  d ieser W eishe it in  T a te n  um- 
zusetzen .

W as liier in W o rrin g en  zu e rk am p fen  w ar, w ird  in 
n a c h s te r  Z eit ho ffen tlich  a n  v ie len  S te llen  D eu tsch - 
lan d s  zu e rk am p fen  sein, un d  im m er w erden  d re i groBe 
u nd  o ft schw er sinn fa llig  e n tk ra f tb a re  E inw ande  auf- 
g e tiirm t w erden .

D er e rs te  heiB t: „ Ih r h a b t ja  an d e rw a rts  noch 
u n b en u tz te s  G eb ie t g e n u g “ . A is ob d ie  S ta d t n ich t 
ein  lebend iges G ew achs w are , das n ich t a n  belieb iger 
S telle , sondern  eben  d a  w achsen  muB, w o die 
a u e llen d en  K ra fte , d ie  K ra fte  d er A rbe it, es e rfo rd em . 
M an k a n n  A rb e it un d  W ohnen  n ic h t u n ab h an g ig  von  
e in an d e r ih ren  W ach stu m sw eg  nehm en  lassen , sie 
s teh en  in ganz  bestim m ten  geo g rap h isch en  Z usam m en- 
h an g en , die um so en g er w erden , je  m eh r unsere  V er- 
k e h rsan lag en  sich v e rte u e m . D as A usfiillen  d er b au 
lichen  L iicken  e in e r v e rz e r r t an g e fan g en en  G rofistad t- 
G egend  k a n n  ab e r vo llends n ic h t das e rgeben , w as an- 
g e s tre b t w erd en  muB.

D as zw eite  heiB t: „W as Ih r w ollt, is t v ie l zu friih. 
Im 'u n s in n ig e n  E x p an sio n strieb  d er G roB stad t iiber- 
sc h a tz t Ih r  die E n tw ick lu n g .11 W as w ir w ollen  is t iiber- 
h a u p t k e ine  T em pofrage . V or A llem  w ill N iem and  die 
E n tw ick lu n g  k iin stlich  an feuern . E s is t die V or- 
b e re itu n g  au f ein Sch icksal, d as in  u n b ek an n te m  T em po 
h e ran riick t, ab e r s i c h  e r  h e ran riick t, u nd  dem  m an 
n u r  g e rech t w erd en  k an n , w enn  schon  seine e rs ten  
E rsch e in u n g en  in  die B ahn  g e le n k t w erden , die a is die 
Z u k u n ftsb ah n  b e tre te n  werdenj soli.

G erade  au f das F assen  d e r e rs ten  E rsch e in u n g en , 
die sich regen , k o m m t es an. S ie bestim m en das 
W eite re . Ih re  W urzeln  re ichen  tief, w e it tie fer, a is die 
u n b ed eu te n d en  P flan zch en , die m an  oben  sieh t, ahnen  
la ssen . D eshalb  g ib t es in  F ra g e n  d er U m ste llung  des 
E n tw ic k lu n g sc h a ra k te rs  e in e r G egend  iib e rh au p t ke in  
„zu  friih“ , so n d e rn  n u r  ein  „zu  s p a t“ . S elb st w enn  sich 
lan g e  Z eit h indu rch  noch  n ich ts  besonders  W ich tiges 
zu reg en  schein t, h aben  doch die R ech t, die sag ten : 
„ J e tz t  is t es Z eit“ . O rganische U m bildungen  am  
K o rp er e iner G ro fis tad t re ifen  langsam . D a  w  o m a n  
J a h r e  l a n g  n i c h t s  s i e h t ,  i s t  m e i s t  s c h o n  
d a s  S c h i c k s a l  d e r  V e r s e u c h u n g  e n t -  
s c h  i e d e n. G erade  so la n g  muB auch  das S ch icksal 
d e r R e ttu n g  en tsch ied en  sein, w enn  iib e rh au p t v on  ih r 
die R ede  sein  soli.

D as d r i tte  heiB t: „M an b ra u c h t g a r  n ich t einzu- 
gem einden , < V erw altungsm afirege ln  im  Sinn eines 
Z w eck v erb an d es tu n  es a u ch “ . Man d e n k t d abe i an 
d as  E rr ic h te n  ein iger W oh n u n g sk o lo n ien  u n d im ein t, d as 
Ziel sei d am it im  W esen tlich en  e rre ich t. N u r w enige 
m achen  sich b ish er e inen v o llen  B egriff d avon , daB 
„S iede ln" e tw as  ganz  A nderes  b ed eu te t.

S iedeln  is t d as  S chaffen  e ines tech n isch en  N etzes, 
d as  sich  iiber ein na tiir lich  zusam m engeho rendes G ebiet 
e rs tre c k t, e ines N etzes vo n  G riinan lagen , V erkeh rs- 
E in rich tu n g en , S trafien , K an a lisa tio n en , K ra ft-  und  
WTasse rle itu n g en . E rs t  in nerha lb  e ines so lchen  N etzes 
b a t d as  E n ts te h e n  von  W o h n u n g en  tie fe re  B edeu tung . 
U nd zu d iesem  tech n isch en  N etz  k o m m t ein  v erw al- 
tu n g s tech n isch es  v o n  n ic h t m inder w ich tigem  u n d  ver- 
w ickeltem  G efiige. E in  so lches G ew ebe rich tig  zu 
sp an n en  u n d  zu flech ten , is t  schon v on  e i n e m  W eb- 
s tu h l au s schw ierig , w ill m an  es g a r  vo n  z w e i  W eb- 
s tu h len  aus b eso rg en , so k a n n  das B eg innen  n ich t ge- 
lingen . S e lb s t bei bestem  W illen  n ich t.

A lles d as  w ird  d e r  a u f  die G eg en w art g e rich te te  
u nd  au s  d e n  S ym ptom en  d es  G eg en w arts-Z u stan d es 
seine B ew eism itte l schopfende B eu rte ile r schw er im  
e inze lnen  F a li v e rs te h e n . N ur w en n  w ir g rofiere  K reise  
im m er m ehr gew ohnen , m it un s d ie  F ra g e n  d er Z u k u n ft 
v o ra u s  zu clenken, w erd en  rech tze itig e  E ingem ein - 
d u n g en  dem  Z ufall e rb i t te r te r  p a rla m e n ta ris c h e r  K am pfe 
e n tr iic k t w erden . D as a b e r  is t n o tig , d en n  n ich t im m er
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lieg t es so, daB m an  die R olle inner- 
h a lb  groB er Z ukunfts lin ien  so deu t- 
lich  m achen  k an n , w ie bei W or- 
ringen .

W enn  w ir zu d iesem  besonde
ren  F a li zu ruckkeh ren , so konnen  
w ir sagen, daB fiir K oln  je tz t e rs t 
die F riich te  g esich ert sind , die es 
au s se iner E n tfe s tig u n g  e rn ten  muB.
W ir sag ten  b ere its  zu A nfang , daB 
K olns F luch  in  d er konzen trisc lien  
R in g en tw ick lung  lag , die sein 
F es tu n g sc h a ra k te r  ihm  auferleg te .
E ine  solche E n tw ick lung , au f die 
sich T ausende  von techn ischen , 
w irtschaftlichen  u n d  geistigen  Be
z iehungen  eingeste llt haben, is t n ich t 
so einfach p ló tzlich  zu durchbrechen .
U nd doch  muBte es im  In te re sse  d er 
S ta d t ohne Saum en geschehen, w eil 
jedes Y erpassen  des k ritisch en  
A ugenblickes d er E n tfe sse lu n g  diese 
U m stellung im m er schw erer m ach t.

Sie w ird  b esiege lt du rch  die 
Schaffung  des neuen  Industriebe- 
z irkes, d. h. die Schaffung  eines 
n euen  L ebenszen trum s h a r t  an  der 
G renze des b isherigen  K reisgebildes.
Zum friiheren  einzigen M itte lpunk t 
k om m t ein zw eiter. Die M acht des R inges is t durch- 
b rochen , ellip tische W irk u n g sk ra fte  regen  sich. E ine 
ganz neue W achstum s-G rundform  b e re ite t sich yor, 
eine gesunde Form , d ie  F orm  d er H eilung. (V ergleiche 
A bb. oben.) Die S ta d t s treck t, ihrem  v e rk ru p p e ln d en

S c h e ni a d e r  n e u e n  
E n t w i c k l u n g s - B e w e g u n g  

y o n  K ii 1 n.

r a n z e r  en tro n n en , ih ren  K orper 
in  die L an g e . A m  Stroni ent- 
la n g  s t r e c k t sie sich, wie jeder 
n a iv e  W ach stu m sw ille  es aus sich 
h e ra u s  tu n  w iirde, d en n  w as lockt 
e tw a  im H in te r la n d ?  N ach  N orden 
h e b t sie ih r ju n g e s  H aup t. D as alles 
is t fiir K o ln  n u r  m oglich  durch  W or- 
rin g en s  E ingem eindung . Die zu- 
k iin ftig en  B ah n lin ien  (K oln-W orrin- 
g en  u n d  d e r  Z ug  der geplanten  
D iisse ldorfer Schnellbahn) und  die 
S triinge  d e r  G riinan lagen  m achen 
ais N erv en  u n d  B lu tgew ebe dieselbe 
k la re  g esu n d e  B ew egung  m it. Die 
G ru n d s tru k tu r  des k lin ftigen  links- 
rh e in isch en  K o ln  is t gesichert ais 
g esu n d es G erippe. M ogę die Zeit 
es u m k le id en  m it g esu n d er M usku
la tu r.

W as sich h ie r a is  groBe stadte- 
bau liche  B ew egungs-E rscheinung  in 
K o ln  ab sp ie lt, is t  a n  sich w ichtig 
g en u g , es b ed a rf  a b e r n och  m ancher 
w e ite re r A u sfiih rungen , w enn  man 
es gan z  v e rs te h e n  w ill. H ier inter- 
e ss ie rt es u n s  v o r A llem , daB in 
d iesem  S o n d erfa ll B eziehungen  lie- 
g en , d ie  v o n  a llg em ein e r B edeutung 

sind, d a  d ie  L e iden  u n se re r G roB stad te  seh r ahnlich sind 
un d  deshalb  ein S tiick  aus d e r K rankheits-G esch ich te  
der e inen G roB stad t P u n k te  b e riih rt, d ie fiir alle GroB
s ta d te  in  n a h e re r  o d e r fe rn e re r Z u k u n ft in  B etrach t 
kom m en konnen . —

Das Problem des Bebauungsplanes.
Yon Y erm essungsdirektor C. R o h l e d e r  in H ochst a, M.

ie in der „Deutschen B auzeitung11, in den 
Nummern 56, 62 und 65 des Jahrganges 1921 
erschienene Abhandlung: „ D a s  F o r m -
p r o b l e m  d e r  S t a d t  i n  V e r g a n g e n -  
h e i t  u n d  Z u k u n f t 11 von Dr. A lbert 
H o f m a n n wird in weiten K reisen m it 

Interesse gelesen worden sein. Sie bringt die in „W  o 1 f s 
S tadtebau11 niedergelegten Forderungen an einen neuz«it- 
lichen Stadtebau einer groBeren Allgemeinheit naher und 
hilft damit zur V erbreitung des Gedankens, daB nur die 
groBte K larheit, Ordnung und ZweckinaBigkeit in der neuen 
S tadtanlage unter H ervorhebung der beherrschenden offent
lichen Baulichkeiten zu kiinstlerischen Steigerungspunkten 
des Stadtbildes das erstrebenswerte Ziel sein konnen.

Zum Teil konnen nun aber die angefiihrten Ausfiihrun- 
gen nicht unwidersprochen bleiben, da sie U nrichtigkeiten 
enthalten und Forderungen vertreten, dereń Durchfuhrung 
nicht im offentlichen Interesse liegt.

Der Verfasser W o l f  beschreibt die Fehlentwicklung der 
Stadte im 19. Jahrhundert und bemiiht sich sichtlich, den 
A rchitekten von der Schuld an dieser Fehlentwicklung zu 
befreien. „Die nuchtem en, sehematischen, neuen Bebau
ungsplane, wo solche tiberhaupt aufgestellt wurden, schuf 
der Landmesser, bei der w eiteren Entw icklung tra t an seine 
Stelle der Bauingenieur11. Diese Satze konnen nur in 
Unkenntnis der wirklichen Entw icklung entstanden sein.

Vom A usgang des 16. Jahrhunderts an entwickelte sich 
aus den symmetrischen P latzen der R enaissance in Italien 
und besonders in Frankreich eine neue Stadtbaukunst, die 
zur Barockzeit vielfach unter fiirstlichem EinfluB auch in 
Deutschland zu hochster kiinstlerisćher Yollendung gefiihrt 
wurde. Um die W ende des 18. zum 19. Jahrhunderts setzte 
dann mit dem Herbeiholen der griechischen Formen und 
spat er aller historischen Form en der N iedergang der Bau
kunst ein, die in % Jahrhunderten  einen solchen Tiefstand 
erreichte, daB um 1870/1880 ein tieferes Sinkęn kaum noch 
denkbar war. Eng m it diesem N iedergang der Baukunst 
verbunden w ar der N iedergang der Stadtbaukunst, die bis 
zu den siebziger Jahren in den Handen der Stadtbaum eister, 
n icht der Landmesser, lag. Aus den unverstandenen 
Form en der Stadtbaukunst der B arockzeit — interessant 
wird in diesem Zusammenhang der beigegebene, aus dem 
Ja h r  1772 von dem kurfurstlichen M aurermeister Johann 
Christian Mii 11 e r  in Mainz stammende B e b a u u n g s 
p l a n  f i i r  d i e  E m m e r i c h - J o s e p h - S t a d t  i n
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H o c h s t  a. M. s e i n  — entw ickelte sich die schematische 
Behandlung der Bebauungsplane, die ers t m it Einsetzen 
der G rundstiicks-Spekulation nach den siebziger Jahren 
selbstandig von Landm essern, und auch nur zum Teil von 
diesen, aufgestellt wurden, zu einer Zeit also, ais in den 
S tadtbauam tern die verstandnislose und gedankenlose Be- 
handlung der Bebauungsplane zur C berlieferung geworden 
war. Aus der Zeit vor den siebziger Jah ren  wird man 
selten einen P lan  finden, der allein von einem Landmesser 
bearbeitet worden ist. F ast im mer h a t er nur die Plan- 
unterlagen geschaffen und die Ideen der Stadtbaumeister 
festgelegt. Heute nun will der A rchitekt Landmesser und 
Bauingenieure zum Sundenbock machen, wo er selbst bei der 
trostlosen E ntw icklung unserer S tadte im 19. Jahrhundert 
mindestens m itgew irkt hat. H eute will der Architekt 
glauben machen. daB er, wenn er allein die Stadtbaukunst 
in Handen gehabt hatte, bei dem allgem einen Tiefstand in 
der iibrigen B aukunst die S tad tbaukunst nicht ha tte  ver- 
kommen lassen. E r w ird einwenden, daB ihm auch die 
H ausbaukunst in dieser Zeit zum groBen Teil aus den 
Handen genommen worden sei, daB B auunternehm er und 
Maurermeister jene Bauten errich tet hatten , die in Ver- 
binduno- m it den gedankenlosen Bebauungsplanen die 
Schonheit unserer modernen S tad te  vern ich tet haben. Wer 
aber lieferte die Yorbilder, jene Muster-Vorlagen-W erke 
aus jener Zeit des T iefstandes? W ird eines jener vielen 
A rchitekten-W erke heute ohne tiefstes B edauern angesehen 
werden konnen?

Der V erfasser verlang t nun, daB die S tadtbauplane in 
dreidimensionalem D enken entw orfen w erden miissen und 
zielit daraus die irrige Folgerung, daB nur der Architekt 
zu diesen Arbeiten berufen sei. Um klarzulegen, daB diese 
lo lg e ru n g  falsch ist, ja  sogar im offentlichen Interesse be- 
kam pft werden muB, wird es notw endig  sein, das P r o 
b l e m  des B e b a u u n g s p l a  n e s  nochm als zu beleuchten.

Der Bebauungsplan ist in der Regel zunachst ein ganz 
abstrak tes Gebilde. In den seltensten  Fallen  w ird man 
schon wahrend des E ntw erfens GroBe, A rt und Umfang 
der Gebaude kennen, die. nach und nach im Stadterweite- 
m ngsgebiet erstehen werden. N ur in A usnahm efallen wird 
der entw erfende S tad tebauer zugleich A rch itek t fiir die in 
seinem StraBennetz zu errichtenden B aulichkeiten sein. In 
der Regel liegt der A ufbau im neu erschlossenen Bebau- 
ungsgebiet in den verschiedensten  Hiinden. D er Stadte
bauer kann W iinsche und E m pfehlungen geben, die Stadt-



verw altung kann durch O rtssta tu t in besonders wichtigen 
Einzelbezirken den A ufbau schiitzen lassen, aber auch in 
diesen Sonderfallen konnen W iinsche und Forderungen 
nur allgem ein gehalten sein. N iemals wird man so weit 
gehen diirfen, dafi dem spater kom m enden A rchitekten bei 
in Angriffnahme seines B auauftrages die H ande gebunden 
sind.

Die baukiinstlerischen A nforderungen an einen Be- 
baumigsplan sind also nur ganz allgem einer N atur. Jeder 
zum Oberdenken w eiter Raum lichkeiten, zum kunstlerischen 
Sehen und Em pfinden B efahigte kann  sich in Verbindung 
mit den zu erw erbenden Fahigkeiten, mafistablich zu ent- 
werfen und zu zeichnen, so w eit schulen, daB er die bau- 
kiinstlerischen Problem e des S tadtebaues beherrscht. Die 
Entwicklung h a t das bewiesen. N icht alle Fiihrer im 
Stadtebau sind A rchitekten. Je  nach natiirlichen Anlagen 
wird der E ine h ie rin  Y ollkom meneres leisten ais der Andere. 
Aber man wird n ich t behaupten wollen, daB ktinstlerisches 
Empfinden an einen  Stand gebunden sei, und wird nicht 
behaupten konnen, daB m an A rchi
tekt sein muB, um  die abstrak ten  
Ideen fiir das neue Stadtebild  zu 
entwerfen. Z ur kunstlerischen An
ordnung der StraBen- und  P latz- 
wandungen, j a  zu r baukiinstleri- 
schen D urchdringung  einer ganzen 
Stadterweiterung sind nur allge- 
meine Fahigkeiten in der Raum- 
kunst erforderlich, ebenso zum E n t
werfen der ZweckmaBigkeits-Ein- 
richtungen n u r allgem eine K ennt- 
nisse von K analisationsplanen,
Eisenbahnvorarbeiten, H afenplanen, 
gartenkiinstlerischenEntwiirfen n o t
wendig sind.

Und hiermit eroffnet sich ein 
weiterer Einblick in das Problem  
des Bebauungsplanes, auf das 
weiter unten naher eingegangen 
werden soli. Hier is t zunachst 
noch zu untersuchen, da kiinstleri- 
sches Sehen und Empfinden an 
keinen Stand gebunden ist, wer zum 
Oberdenken w eiter R aum lichkeiten 
befahigt ist. Es soli hier nicht be- 
stntten werden, daB der A rchitekt 
von berufswegen hierzu die erfor- 
derlichen Anlagen m itbringt, daB er 
geeignet ist, sich zum S tad tebauer 
fortzubilden. Anderseits aber be- 
steht die eigentiiche Berufsaufgabe 
des Landmessers darin, einzelne 
Gebaude, StraBenziige und ganze 
Ortschaften aufzunehmen und diese 
dreidimensionalen Gebilde in ihren 
Grundlinien zweidimensional kart- 
lich darzustellen. Da soli es ihm 
umgekehrt nicht moglich sein, aus 
entworfenen Grundlinien sich ein 
plastisches Bild zu m achen oder 
eine plastisch ihm vorschwebende 
Idee in Grundlinien zu entw erfen? Man w ird das im Ernst 
nicht behaupten konnen. G erade seine Fahigkeit, weite 
Raume zu uberdenken, haben ihm seit dem W iedererw achen 
der Stadtbaukunst jene zahlreichen Erfolge in den offent
lichen W ettbewerben gebracht, die doch wohl nicht nur 
Zufallserfolge gewesen sind. Jene  Erfolge zeigen dem auf- 
merksamen und vorurteilslosen B eobachter, daB der Land
messer auch auf jenen anderen fiir den Bebauungsplan not- 
wendigen W issensgebieten Fahigkeiten  m itbringen muB, die 
fiir das Gesamtproblem w ertvoll sind. Das sind seine 
Kenntnisse im Trassieren, in E isenbahn-Y orarbeiten, in Ent- 
und Bewasserungsanlagen u. a.

D ie  B a u k u n s t  a l l e i n  s c h a f f t  n o c h  k e i n e n  
fi i r  d i e  m o d e r n e  S t a d t  g u t e n  B e b a u u n g s 
p l an .  Der gute Bebauungsplan muB aus den Bediirf- 
nissen des Ortes erwachsen. Diese Bediirfnisse k lar zu er
kennen und mit ihnen gestaltend  zu schaffen, sie zum 
Kunstwerk zu ordnen, is t die m oderne S tad tbaukunst. Das 
baukiinstlerische Problem ist also n ich t alleinbestimmend, 
ps hat nur die Forderungen der Zweckm aBigkeit zu durch- 
dringen. Wird es zum alleinbestim m enden F ak to r der 
stadterweiterung, dann wird das den A rbeiten jener A rchi
tekten vergleichbar, die bei einem Gebaude zunachst die 
Fassade entwerfen und in die Form en jener Fassade den 
GrundriB hinein zwingen. V ertrau theit m it den Bediirf- 
nissen des Ortes und griindlichste O rtskenntnis sind not- 
wendige Yorbedingungen fiir den entw erfenden S tadtebauer.

Die erste V orarbeit zum Bebauungsplan is t nun die 
A nfertigung des Cbersichtsplanes, aus dem alle Einzel- 
heiten der O berflachen-Gestaltung und der Grundbesitz- 
Verhaltnisse zu ersehen sind. Durch diese V orarbeiten wird 
der Landm esser auBerordentlich yertrau t m it dem ganzen 
Stadterw eiterungs-G ebiet. Bei dem fertigen P lan stehen 
ihm unwillkiirlich alle Einzelheiten plastisch vor Augen. 
Is t der aufnehmende Landm esser aber zugleich S tadtebauer, 
dann beschaftigt er sich schon wahrend der Aufnahmen 
mit der zweckmaBigsten Losung vieler Fragen. E r kennt 
die Schwachen des alten Stadtebildes und in der Ortlichkeit 
d rangt sich ihm manche Losung auf, die am griinen Tisch, 
allein an H and des Planes, kaum  gefunden worden ware.

Diese Y ertrau theit des aufnehm enden Landmessers 
m it dem gegebenen Zustand des Stadterw eiterungs-Ge- 
bietes sollte jede Gemeinde allein schon veranlassen, ihn 
w ahrend der ganzen D auer der Arbeiten zu allen Be- 
sprechungen und B eratungen hinzu zu ziehen, die sich zu
nachst auf die K larlegung der Bediirfnisse erstrecken

miissen. Die V erkehrsverhaltnisse sind zu durchdenken, 
durch neue V erkehrsadem , E ntlastungsstrafien, Ausfall- 
straBen, UmgehungsstraBen zu verbessern und auszubauen. 
Schwebende Piane aller A rt, Erw eiterung der Bahnanlagen, 
VergroBerung bedeutender Industrien, neue Bahnlinien, 
Sportanlagen u. a. sind in dem Lbersichtsplan kenntlich  zu 
machen. Die G riinanlagen sind zu einem System  zu ge- 
stalten. Eingehende Erw agungen sind anzustellen, welche 
Gebiete ais Geschaftsviertel, welche fiir W ohnzwecke, In- 
dustriegelande, K leinsiedelungs-A nlagen usw. zu behandeln 
sind. Industriebahnen m it Ubergabe-Bahnhofen und Ver- 
bindung m it S taatsbahn und W asserweg, giinstige Abfiili- 
rung des Regen- und Schm utzwassers u. a. m. miissen die 
G estaltung des Stadterw eiterungs-Entw urfes in zweck- 
maBigster A rt beeinflussen. A ber alle diese A nlagen der 
ZweckmaBigkeit sollen von einer baukiinstlerischen A nord
nung durchdrungen sein. E r s t i m  Z u s a m m e n w i r k e n  
a l l e r  d i e s e r  K r a f t e  k a n n  e i n  g u t e r  B e b a u 
u n g s p l a n  e n t s t e h e n .

D er Landm esser w ird immer geneigt sein, die Ideen 
der ZweckmaBigkeit zunachst zur G eltung zu bringen. Er 
w ird ais S tad tebauer aber die baukiinstlerischen Forde
rungen nicht vernachlassigen. Der B auingenieur w ird ihm 
hierin noch am nachsten stehen. Der A rchitekt w ird das 
H auptgew icht auf schon w irkende S tadtebilder legen, wird 
sich aber ais S tadtebauer auch m it den Forderungen der 
ZweckmaBigkeit v e rtrau t m achen miissen.

B e b a u u n g s p l a n  f i i r  d i e  E m m e r i c h - J o s e p h - S t a d t i n  H O c h s t  a. M a i  n, 
aufgestellt 1772 von dem Kurfiirstlichen M aurerm eisterJohann C hristian M u l l e r  in Mainz.
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Darin aber liegen die Gefahren fiir jede Gemeinde. 
U n v o l l k o m m e n  b l e i b t  j e d e r  e i n z e l n e B e r u f  
a n  s i c h ,  s o  l a n g e  n i c h t  d i e  S t a a t s r e g i e  r u n g 
f i i r  d i e  u n g e h e u e r  w i c h t i g e n  S t a d t b a u -  
P r o b l e m e  d i e  g e e i g n e t e n  F a c h l e u t e  h e r a n  
b i l d e t ,  d. h. d e n  S o n d ę  r t e c h n i k e r ,  d e n  
D i p l o m - S t a d t e b a u e r  s c h a f f t u n d  z u  d i e s e m  
B e r u f  — u m  e i n e  e i n s e i t i g e  F o r t b i l d u n g  d e r

S t a d t b a u k u n s t  z u  y e r h i n d e r n  — g 1 e i c h 
b e r e c h t i g t  A r c h i t e k t e n ,  L a n d m e s s e r  u n d  
B a u i n g e n i e u r e  z u 1 a  fi t.

In vorurteilslosem  Streben auf eine Entwicklung, die 
allein das offentliche W ohl im Auge hat, sollten alle b'e- 
teiligten Kreise diese Forderung vertre ten  und nicht ein
seitige Berufsvorteile verfolgen, wie es vielfach bisher der 
Fali gewesen ist. —

(Nach einem

Mesopotamien in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Vortra°- des kaiserl. ottom anischen Ingenieurs S a n t o  Bey de S e m o  im „Frankisch-Oberpfalzischen

& * ..i______ T i-» n’o n  i p u r p  in  N ii rn n e rp \ )

er Y ortragende zeigt an Hand einer K artę 
K leinasiens den K riegsschauplatz und ba- 
spricht die Griinde, warum es den Russen im 
K aukasus gelungen war, bis Erzerum vorzu- 
dringen. E r beschreibt die Schwierigkeiten

____________ eines Feldzuges in Mesopotamien, die durch
die grofie Hitze und den Mangel an Eisenbabnen und 
Verkehrswegen begriindet sind. Er erzahlt, dafi eine Reise 
von Bagdad nach Konstantinopel leichter und rascher auf 
dem Seeweg, trotz der Umsegelung von ganz Arabien mog
lich ist, ais eine Reise auf dem Landweg, sogai unter Be
nutzung der teilweise yorhandenen Bahnen.

Die Bewasserungsanlagen, die die tiirkische Regierung 
nach Verktindigung der Verfassung im Jah r 1908 zu bauen 
begann, sollen sich nicht allein auf das zwischen den 
Stromen Euphrat und Tigris gelegene Land, sondern auch 
bis zum Persischen Meerbusen erstrecken und selbst in der 
Irak-Provinz oder dem Bassora-Villajet ausgefiihrt werden. 
Das fiir die Bewasserung und K ultivierung in Frage kom- 
mende Gebiet umfafit etwa 6 Mili. ha des fruchtbarsten 
Bodens, also etw a das Doppelte der im Niltal yon Chartum 
bis Alexandria unter K ultur stehenden Flachę Agyptens.

Der Plan fiir die Bewasserungsanlagen Mesopotamiens 
ist vor 6 Jahren yon dem englischen W asserbauingenieur 
Sir William W i l l c o c k s  entworfen worden. Ein Teil 
der Anlagen ist bereits ausgefiihrt. Die Piane griinden sich 
zum Teil auf die Stau- und Kanalanlagen, die vor tausenden 
von Jahren im Lande hergestellt waren, ihm seine sprich- 
wortliche Fruchtbarkeit gaben und dem jetz t von kaum 
5 Millionen Menschen bewohnten Gebiet die E m ahrung be- 
trachtlicher Menschenmassen ermoglichten, zahlte doch zur 
Zeit Harun al Raschids das K alifat Bagdad 40 Millionen Ein
wohner. Mit der durch Alexander den GroBen eingeleiteten 
und spater hauptsachlich von den Tartaren un ter ihren 
Hauptlingen Temerlan und Dschingis-Chan fortgesetzten 
Zerstorung der Bewasserungsanlagen mufite das Land ver- 
armen, sodaB seine Einwohner, soweit sie nicht im Krieg 
umkamen, gezwungen waren, nach Persien oder Indien 
auszuwandern. Die von Menschenhand eingeleitete Zer
storung hat die N atur fast restlos zu Ende gefiihrt. Von 
einem groBen Teil der Kanale sind nur noch die Spuren 
vorhanden. So von dem wichtigen, nordlch vom Tigris und 
parallel zu diesem yerlaufenden 120 m breiten und 500 km 
langen Nachrwan-Kanal, von dem zahlreiche Stichkanale 
ausgingen. Ebenso von dem Hai-Kanal, der Tigris und 
Euphrat miteinander verband, einem alten FluBbett des 
Tigris. Dagegen ist ein anderer, im Siiden des Tigris ver- 
laufender Kanał, der Dljail, h eu te-noch in Benutzung.

Yon den Diimmen ist der Nimrods-Damm („Sed-Nim- 
rud“), der seinerzeit im Lauf mehrerer M enschenalter aus 
einer A rt Beton hergestellt wurde, je tz t noch zum Teil er
halten. Bei K ut am Tigris soli je tz t ein neuer, m it Regu- 
lierungs-Einrichtungen und Schleusen versehener Damm mit 
einem Kostenaufwand von 8 bis 9 Mili. M. errichtet werden. 
Bei Babel wurde bereits vor etwa 30 Jahren  ein Damm von 
der tiirkischen Regierung ausgefiihrt, um das W asser des 
Euphrat zu heben und es der S tadt w ieder zuzufiihren, 
durch die der FluB friiher stromte. Die Veranderung des 
W asserlaufes ist auf eine V ersandung des FluBbettes zuriick 
zu fiihren, dessen W asserflache teilweise hoher ais das 
umliegende Land liegt und hier durch natiirliche und kiinst- 
liche Deiche eingeengt wird. Infolge der Versandung hat 
sich der Spiegel des W assers gehoben, das die Deiche 
uberspiilte oder durchbrach und sich eine neue Rinne 
wiihlte. Die S tad t Babel ist dadurch zur Bedeutungslosig- 
keit herabgesunken. Ahnliche Strombett-V eranderungen 
sind infolge von Durchbriichen bei K ut und beim Nimrods- 
Damm entstanden, der den Tigris zur Speisung des Nach- 
rwan-Kanales aufstaute. Dieser Durchbruch und die damit 
zusammenhangende Trockenlegung des K anales sind wahr- 
scheinlich die Ursache der Verodung Mesopotamiens, dessen 
Bewasserung mit einem Schlag aufhoren mufite.

Die Stellen, an denen die alten W asserhaltungen lagen, 
sind nicht wieder aufgefunden worden, jedoch hat man 
einige Niederungen entdeckt, die verm utlich ais solche

Be/.irksverein D eutscher Ingenieure“ in Niirnberg.)
dienten und die in Zukunft auch wieder ais W asserhaltungen 
benutzt werden sollen. Von diesen wird die Habania-Hal- 
tung  etw a l'A  Milliarden cbm Inhalt besitzen. Sie wird 
zur Zeit hohen AYassers durch V erm ittlung von Kanalen 
gcspeist, um das ihr zugefiihrte W asser im Sommer an die 
Flufilaufe zuriick zu geben. Von diesen fiihrt der Tigris 
zur Zeit des hochsten W asserstandes 5000 cbn>/s, der Euphrat 
3500 cbm/ŝ  w ahrend der W asserreichtum  zur Zeit des Tief- 
standes auf 500 und 300 ct>m/s sinkt.

Erw ahnensw ert ist noch, daB in der Provinz Basra an 
beiden Ufern des Chat-el-Arab, dem vereinigten Euphrat- 
und Tigris-FluBlauf, etw a 10 Millionen Dattelbaume ge- 
deihen, die ihre D aseinsmoglichkeit allein dem dort befind- 
lichen Schlammboden verdanken. Der Schlamm wird in- 
dessen nicht vom E uphrat und Tigris zugefiihrt, sondern 
von einem anderen, in den Persischen Meerbusen sich er- 
giefienden FluBlauf, dem Karun-FluB, dessen Ablagerun- 
gen aus dem Meer durch die F iu t in die Flufimiindung des 
Chat-el-Arab hineingespiilt werden und sich dort absetzen.

An einer K artę wurde der angebliche Ort des damaligen 
P a r a d i e s e s  gezeigt. der nach der Bibel zwischen fiinf 
Fliissen, von welchen noch heute drei vorhanden und von 
zweien noch die Taler sichtbar sind, gelegen haben soli. 
Noch heute wird eine Stelle des Euphrat-Ufers mit „Tor 
des Paradieses“ (Bab-el-Djened) bezeichnet. W ir erfahren. 
wo B a b y  1 o n lag  und die G raber einiger Propheten. Diese 
sind in w irtschaftlicher Beziehung fur die Tiirkei von Be
deutung, weil zu den G rabem  jahrlich eine grofie Anzahl 
Pilger ziehen und jeder Mesopotamier den hochsten Wunsch 
hat, dafi seine Gebeine moglichst in der Nahe der Pro- 
phetengraber besta tte t wiirden. Die Oberfiihrung der per
sischen Muhamedanerleichen bring t eine sclione Einnahme 
durch den Zoll ein.

Der V ortragende geht dann unter Yorfiihrung von 
hiibschen, meist farbigen Lichtbildern auf die Beschreibung 
der Bagdadbahn iiber, welche heute aus v ier •einzelnen im 
Betrieb befindlichen A bschnitten besteht, die aber unter 
sich noch keinen Zusamm enhang haben. D er erste und 
langste, bekannt auch unter dem Namen Anatolische Bahn, 
erstreckt sich von K onstantinopel bis an die Taurus-Ge- 
birgskette; der zweite liegt zwischen dem Taurus- und 
Amanus-Gebirge, der dritte  fiihrt vom Amanus bis Muslimie, 
ungefahr 14 km nordliclt von Aleppo, wo die Linie nach 
Osten biegt; sie is t bereits bis Ras-el-Ain, ungefahr 200 km 
ostlich von der K reuzung mit dem E uphrat gebaut. Der 
vierte A bschnitt erstreckt sich zwischen Bagdad und Sa- 
m arra in einer Liinge von 150 km und fiihrt teilweise am 
Ufer des Tigris entlang. Es bleiben noch verschiedene 
kleine Abschnitte und eine Anzahl von Tunnels und Tal- 
iibergangen, sowie eine grofie Strecke von ungefahr 519 kln 
zwischen Ras-el-Ain und Sam arra zu bauen iibrig. Von 
den 18 Tunnels zwischen Bosanti und Islahie im Taurus- 
und Amanus-Gebirge sind bereits neun gebaut, worunter 
sich zwei ziemlich grofie, der Belem etik-Tunnel mit 3 km 
und der Baghtuhe-Tunnel mit 7 km Liinge befinden.

Der Y ortragende macht im weiteren Verlauf seiner 
Erzahlungen im Geist mit den A nwesenden eine Reise durcii 
Mesopotamien. In farbenprachtigen Lichtbildern zeigt er 
uns die Ausgrabungen von Babylon, die seit mehreren 
Jahren  unter dem P ro tek to ra t des Deutschen Kaisers be- 
trieben wurden und herrliche Erfolge gezeitigt haben. Aus 
der A rchitektur der ausgegrabenen Gebaude und Inschrif- 
ten lafit sich schliefien, dafi die B evolkerung des damaligen 
Landes auf groBer w irtschaftlicher und kiinstlerischer 
Hohe stand.

W as die A usfuhrprodukte Mesopotamiens nach dem 
Ausbau der Bew asserungsanlagen und der Bagdadbahn be- 
trifft, so werden diese in der H auptsache alle Sorten Ge- 
treide, inbegriffen Reis, D atteln, besonders aber Petroleum 
sein. Agypten h a t durch den A nbau der Baumwolle allein 
ein jahrliches Einkommen von 400 Mili. M. Man ist iiber- 
zeugt, dafi in diesen Gegenden Baumwolle ebenso gut, 
wenn nicht besser gedeihen wird, ais in Agypten, denn die 
cliemischen Analysen des Bodens weisen einen hoheren
1 1 ozentsatz Pliosphorsaure, K ali und K alk  auf. Man kann
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ohne Obertreibung behaupten, daB Mesopotamien und Irak, 
die heute kaum 5 Mili. E inw ohner haben, nach der W ieder
herstellung der B ew asserungsanlagen bis lOmal so viel 
Einwohner zu em ahren  im stande sein werden.

W oher aber w erden wir diese M enschenzahl nehmen? 
Da die Tiirkei im Allgem einen sehr schwach beyolkert ist, 
konnte das nur durch E inw anderung geschehen. Yon wo 
aber? Bis vor A usbruch des K rieges ha t man von zwei 
Wegen gesprochen, entw eder durch M uhamedaner aus In- 
dien oder durch Juden  aus RuBland, oder durch beide zu- 
sammen. W as jedoch die ers tgenann ten  anbelangt, so be- 
steht, obwohl die M uham edaner fiir das tiirkische Reich 
sehr erwiinscht waren, zunachst ein H indernis in den Kapi- 
tulationen. Es is t der T iirkei unmoglich, E inw anderer auf- 
zunehmen, welche ais britische U ntertanen und un ter der 
bestehenden G eltung der K apitu lationen einen S taa t im 
Staat bilden w urden. W enn es der T iirkei gelingt, sich 
von der K apitu lation  vo llstandig  frei zu machen, was ja  
die groBte B estrebung der Jung tiirken  w ahrend des K rieges 
war, so konnten diese M uham edaner tiirkische U ntertanen 
werden, durch welche man diese Lander m it groBem Vor- 
teil kolonisieren konnte, da sie an die dortigen klim atischen 
Verhaltnisse gew ohnt sind und ihnen auch der W ert der 
Bewasserungsarbeiten bekann t ist. Die m eisten m it Muha- 
medanem bevolkerten P rovinzen in Indien w erden eben- 
falls auf eine ahnliche W eise bew assert und das Klima 
unterscheidet sich n ich t w esentlich. W as die russischen 
Juden betrifft, so g ib t es hier zwei H indernisse, die aber 
nicht so untiberwindlich sin'}, wie sie den Anschein haben. 
Es ist einmal die groBe Hitze in diesen Gegenden und dann 
die Frage der Sicherheit. W as die Hitze anbelangt, so 
wird sie natiirlich auf die E inw anderer etw as unangenehm  
wirken, bis sie sich dort eingew ohnt haben. Aber da die

Ertragnisse des Landes groB genug sein werden, konnten 
diese Leute w ahrend der zwei oder drei heifiesten Monate 
durch einen A ufenthalt in dem nicht weit en tfem ten  Ge- 
birge an der persischen Grenze Erholung suchen.

Die Beduinen sind auch nich t so schrecklich, wie man 
es im Allgemeinen annim mt; sie konnen auch sehr gute 
Freunde werden, wenn m an m it ihnen umzugehen versteht 
und ihnen gegeniiber gerecht ist. Ihre G astfreundschaft 
ist ja  sprichw ortlich geworden und ihre bisherigen Streitig- 
keiten hatten  immer den Kam pf um s D asein ais Ursache, 
w elcher m it der Entw icklung des Landes von selbst ver- 
schwinden wird. Obrigens wohnen hier schon Juden  in 
groBen Mengen seit der babylonischen Gefangenschaft, also 
seit 2600 Jahren , und in Bagdad besteht etw a y3 der Be- 
volkerung (etwa 50 000 Menschen) aus Juden.

W as die politischen V erhaltnisse betrifft, so muB hier 
in erster Linie der englische EinfluB erw ahnt werden, welcher 
sich vor dem K rieg m it allen moglichen Mitteln zu ver- 
breiten suchte. D er H auptgrund dieses B estrebens diirfte 
wohl die Hoffnung gewesen sein, hier eines Tages eine 
groBe Baumwolląuelle fiir die englische Industrie zu 
sichern, andererseits auch die groBen Aussichten auf P etro 
leum. Es ist aber moglich, daB die Tiirkei von dem Ein- 
kommen dieser P rodukte  allein ihr finanzielles Gleichge- 
w icht w ird befestigen konnen.

Der Y ortragende erw ahnt zum SchluB, daB bis je tz t 
die Tiirkei nur Freunde gehabt habe, die sie nach Moglich
keit ausnutzten, w ahrend sie je tz t Bundesgenossen besitze, 
die sie in jeder Weise unterstiitzten. Die Tiirken seien 
tiberzeugt, daB nach Durchfiihrung einer m ustergiltigen 
O rganisation eine Forderung des W ohlstandes eintreten 
werde. —  (A n m e r  k. d. R e d. D er V ortrag  wurde vor Be- 
endigung des K rieges gehalten.)

Verm ischtes.
Die Bautatigkeit in Kehl im Ja h r  1921. N ach der Ver- 

legung der franzosischen Grenze an den Oberrhein ha t das 
StraBburg gegeniiber gelegene K e h l  m it seinem Hafen 
eine besondere w irtschaftliche B edeutung erlangt. Das 
kommt u. A. in einer lebhaften B au tatigkeit zu auBerlichem 
Ausdruck, durch die nam entlich das J a h r  1921 ausge- 
zeichnet war. N ach badischen B lattern  is t der erste grofie 
Reichswohnungsbau gegeniiber dem A m tsgericht fertig  ge- 
stellt; zwei weitere groBere R eichsbauten sind im Fort- 
schreiten. Am A usgang von K ehl nach Sundheim is t ein 
neues S tad tv ie r te l, en tstanden; der unbebaute Gelande- 
streifen, der Sundheim noch von K ehl trenn t, diirfte auch 
bald verschwunden sein. Auf der Kommissions-Insel und 
in der alten S tad t K ehl sind neue W ohnungsbauten ent
standen. Das schnell emporbluhende G eschaftsleben in 
Kehl braucht neue A rbeitskrafte und dam it U nterkunfts- 
Moglichkeiten fiir Beamte, A ngestellte und Arbeiter. Die 
Aussichten fiir das B augewerbe in Bezug auf W ohnungs
bauten sind w eiterhin rech t giinstig. Dem Beschauer der 
entstehenden W ohnhauser b ie te t sich ein friiher nicht ge- 
kanntes Bild. S ta tt der kleinen gelben oder roten Back- 
steine kommen nun fast ausschliefilich groBe schwarze 
Hohlblocksteine von 50 cm Lange, 25 cm Hohe und 25 cm 
Breite zur Verwendung, die dem R ohbau ein etw as diisteres 
Aussehen geben. Die Steine haben innen Hohlraum e; da 
die Luft ein schlechter W arm eleiter ist, sind diese warme- 
teehnisch von groBem V orteil, abgesehen von der M aterial- 
Ersparnis und auch der E rsparnis an Arbeitslohnen. Man 
sieht die Hauser schnell em porwachsen angesichts des Aus- 
mafies der verw endeten Hohlsteine, die tro tz  ihrer GroBe 
noch sehr handlich sind. Die H auser konnen in w eitaus 
kiirzerer Zeit bezogen w erden ais in Backsteinm auerw erk 
hergestellte Bauten, da beim A uffiihren des Hohlstein- 
mauerwerkes der F euchtigkeitsgehalt wesentlich geringer 
ist. Hohlblocksteine haben sich ais ein w ertvolles Bau- 
material schnell eingefiihrt; sie sind vom badischen Arbeits- 
ministerium fiir die A uffiihrung von zweistóckigen Ge- 
bauden fiir ganz Baden zugelassen. B isher wurde mit den 
Hohlsteinen eine grofie Anzahl H auser m it zusammen 75 
Wohnungen erbaut. Die V erkehrsstraB en in K ehl bieten 
ein ganz verandertes Bild. In  der H auptstraB e ist eine 
ganze Anzahl neuer G eschaftshauser en tstanden und auch 
die alten Geschafte haben m it der E ntw icklung S chritt ge
halten und zum Teil Umbauten durchgefiihrt. Die „Bank 
fiir Handel und Industrie1* h a t groBe Erw eiterungs- und 
Umbauten vorgenommen. Die F irm a R heinboldhaus, Baden- 
Baden, hat durch ihre Um bauten ein der B edeutung Kehls 
mehr entsprechendes Bild erhalten. Im Gebiet des K ehler 
Hafens sind ebenfalls N eubauten entstanden; es besteh t be- 
rechtigte Hoffnung, daB die Industrie auch in der kom m en
den Bauperiode im K ehler Hafen bauen lassen wird. Auch 
m anderer Hinsicht haben sich die rege B au tatigkeit und

das Emporbliihen des Geschaftslebens sehr fiihlbar gemacht, 
namlich auf dem Gebiet der Arbeitslosen-Fiirśorge. Die Zahl 
der A rbeitslosen is t im Vergleich zu den friiheren Ziffern 
sehr gering; bei dem w eiter anhaltenden guten Geschafts- 
gang ist zu hoffen, daB diese erfreuliche Feststellung in 
der nachsten Zeit keine Anderung erfahren wird. —

Die Wartburg deutsches Nationaleigentum. Bei der 
A useinandersetzung des ehemaligen GroBherzogs vcn 
Sachsen-W eim ar-Eisenach m it der neuen R egierung von 
GroB-Thiiringen w ar die W artburg  ein heifium strittener 
G egenstand. Sie wurde sowohl vom S taa t in Anspruch 
genommen, wie auch von der S tadtgem einde Eisenach, 
dereń G em einderat die E rhaltung der W artburg  ais einer 
K unst- und  W allfahrtsstatte der Deutschen und Frem den 
wiinschte. Ein BiirgerausschuB verlangte auBerdem, daB 
die W artburg  zum deutschen N ationaleigentum  erk lart 
werde, gleichwie das Goethe-Haus in W eimar, das bereits 
seit Jah ren  ais Goethe-Museum unter dem Schutz des 
ganzen deutschen Volkes steht. Bei der Revolution w ar 
die W artburg  voriibergehend sogar durch Hissen einer roten 
Fahne auf dem Bergfried beschlagnahm t worden. Bei der 
spateren Regelung der Besitzverhaltnisse stellte sich her
aus, dafi diese sehr schwer festzustellen waren. Unbestreit- 
bar war, daB der verstorbene Grofiherzog K arl A lexander, 
der W iederhersteller der W artburg, den grofiten Teil der 
bedeutenden Bausumme aus seiner Priyatschatulle bezahlt 
ha tte  und dafi die unersetzlichen K unstw erke — die zahl- 
reichen C ranachbilder usw .— und A usstattungs-G egenstande 
von hochstem kunstgeschichtlichem  und rein historischem  
W ert Privateigentum  des Fiirstenhauses sind. Der Gedanke, 
die S tatte  des Sangerkrieges und Luthers Zufluchtsstatte 
ais ein deutsches Nationalheiligtum  erhalten und bew ahrt zu 
wissen, fand immer groBeren A nklang und in diesem Sinn 
bew egten sich auch die V erhandlungen des thiiringischen 
Landtages und  der thiiringischen S taatsregierung m it der 
V erm ógensverw altung des fruheren GroBherzogs, die 
schlieBlich zur Schaffung einer „W a r  t  b u r  g  - S t  i f t  u n g“ 
fiihrten, der der friihere Grofiherzog W ilhelm E rnst nun- 
mehr zugestim m t hat, sodaB diese rech tskraftig  geworden 
ist. In  der konstituierenden S itzung der W artburg-Stiftung, 
die am 20. A pril 1922 auf der W artburg  sta ttfand  und an 
der V ertreter der G ebietsregierung Sachsen-W eim ar-Eise
nach, sowie des ehemaligen GroBherzogs teilnahm en, wurde 
der Oberbiirgerm eister von Eisenach, Dr. J a n s o n ,  zum 
V orsitzenden, zum S tellvertreter F rhr. v. d. H e y d e n -  
R y n s e h  gew ahlt. O berburghauptm ann v. C r a n a c h  wurde 
ais solcher w ieder gew ahlt. Der Stiftungs-AusschuB h a t es 
sich zur ersten Aufgabe gemacht, die W artburg  ais N ational
heiligtum  dem deutschen Volk zu erhalten und auch ferner 
den w eitesten K reisen zuganglich zu machen. Diese Losung 
der bedeutungsvollen F rage im geistigen Leben Deutsch- 
lands is t zu begrufien; es b leibt die W artburg  was sie war: 
eine H ochburg deutschen Geisteslebens des ganzen Yolkes. —
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Eine „Gemeinniitzige Wohnungsbau-Aktiengesellschaft“ 
in Berlin h a t ihre T atigkeit aufgenommen. Ih r Buro be- 
findet sich  Belle-Alliance-Platz 14. Den V orstand bilden 
D irektor D r e w i t z und Regierungsbaum eister Dr.-Ing. 
B ernhard W  e h 1. Die Sprechstunden der D irektoren sind 
taglich von 12—2 Uhr (Fernsprecher Lutzów  8762). Der 
A ufsichtsrat ha t zum Y orsitzenden Dr. Otto A r e n d t ,  
zum stellvertretenden Y orsitzenden D irektor Dr. de Ł a 
p o  r t e gew ahlt. Die G esellschaft bau t n icht selbst, son
dern will htelfen und beraten, un ter U mstanden unter 
K apitalbeteiligung. Sie wird besonders bemiiht sein, Hypo- 
theken, Bauplane und Zuschiisse bereit zu stellen, sowie 
standige Fiihlung m it den W ohnungsbehorden zu halten. 
Grofihandel und Industrie finden hier Forderung fiir Unter- 
bringung ihrer A ngestellten, ebenso M ieteT genossenschaften 
fiir die E rrichtung von Buro- und W ohnraum en, auch Klein- 
siedlungen aller Art. V oraussetzung ist, dafi der durch 
Beleihung und Zuschiisse nicht gedeckte B auw ert durch 
E igenkapital aufgebracht wird. In dem ehrenam tlich tati- 
gen A ufsichtsrat befinden sich P rak tiker aus dem Bau-, 
Hypotheken- und Siedlungswesen, aus der sozialen  Fiir- 
sorgetatigkeit, sowie aus einer Reihe n am h afte r Berufsor- 
eanisationen. —

Personal-Nachrichten.
Dr. German Bestelmeyer und Bruno Paul. Der A rchi

tekt, Geh. Reg.-Bat Prof. Dr. h. c. German B e s t e l m e y e r  
an der A kademischen Hochschule der bildenden K iinste in 
C harlottenburg is t zum Nachfolger von Friedrich v. Thiersch 
an die Akadem ie der bildenden Kiinste und an die Tech- 
nische Hochschule in M ii n c h e n berufen worden. — Eine 
gleiche Berufung h a t der D irektor der U nterriohts-A nstalt 
des staatlichen Kunstgewerbe-M useums in Berlin, Prof. 
Bruno P a u l  erhalten E r soli an der A kademie der bilden
den K iinste in Munchen eine n e u  g e s c h a f f e n e  
A r c h i t e k t u r - K l a s s e  iibernehmen. So ware also aus 
dem Simplizissimus-Zeichner bauerlicher K arikaturen  iiber 
die w irkungsvolle G estaltung von Innen-A chitekturen hin- 
weg, die in der A usbildung der Raum e der groBen deutschen 
D ampfer „K ronprinzessin Cacilie“ und „George W ashing- 
ton“ der Hamburg-Amerika-Linie ihren H ohepunkt fand, 
ein begehrter A rchitekt geworden, dem neben der Gestal
tung von A usstellungen zahlreiche Schlosser, H errenhauser 
sowie Villen und auch W ohlfahrtsbauten zu verdanken 
sind. Dem Yernehmen nach haben beide K unstler die Be
rufung angenommen. —

W ettbewerbe.
Wettbewerb Freiheits-Denkmal Truxillo in Peru. Wie wir

S. 124 und 176 m itteilten, ha t die S tad t T r  u  x i 11 o im Norden 
Perus einen i n t e r n a t i o n a l e n  W e t t b e w e r b  f i i r  
e i n  F r e i h e i t s - D e n k m a l  ausgeschrieben. Der Preis 
w ar m it 1000 peruanischen Pfund angegeben, der infolge der 
V aluta-V erhaltnisse je tz t iiber eine Million M. betragt. Nach 
einer M itteilung des K onsulates von P eru  in Dresden, das 
m it der O rganisation der deutschen Entw urfe beauftragt 
ist, sind iiber 45 Entwiirfe eingegangen, davon 20 aus Sach- 
sen, 15 aus Bayern, der R est stam m t aus Berlin, S tu ttgart 
und Dusseldorf. Das K onsu lat h a t die Beschreibungen und 
K ostenanschlage ins Spanische iibersetzt, dam it sie in 
Truxillo leicht yerstanden werden. Alle Schriftstiicke 
w erden nun nach H am burg geschickt, wo das Generalkon- 
sulat die W eiterbefórderung nach Truxillo in die Hand 
nehmen wird. Am 15. Mai w erden die Gipsmodelle von 
D resden nach P eru  abgesandt. Das D resdener K onsulat 
tra g t alle K osten fiir Ubersetzung, Y erpackung und T rans
port bis Truxillo. AuBer dem K onsul P au le t in Dresden 
h a t auch der Konsul von P eru  in Miinchen, A. Hochkoppler, 
eine rege T atigkeit fiir die bayrische Teilnahme entfaltet, 
wodurch die grofie Zahl der von Dresden und Munchen 
eingegangenen Entwiirfe e rk la rt wird. Die Teilnahme der 
anderen europaischen L ander reicht m angels P ropaganda 
bei weitem nicht an die deutsche heran. Man glaubt, dafi 
Italien, Spanien, Frankreich  und England zusammen nicht 
m ehr ais 20 Entw urfe einsenden werden, es besteh t also 
doch Aussicht, dafi ein deutscher Bewerber den Preis er
halten wird. D a nun anderseits die Y aluta den W ert des 
peruanischen Pfundes im mer m ehr steigern kann, h a t der 
K onsul in D resden dem Denkmal-Ausschufi in Truxillo vor- 
geschlagen, den Preis zu teilen, und zw ar in: 1 Preis von 
500 Pfund, 1 Preis von 200 Pfund, 1 Preis von 100 Pfund,
2 Preise von je 50 Pfund und 5 Preise von je 20 Pfund. 
G egeniiber phantastischen N achrichten in der Presse legt 
der K onsul von Peru  in D resden W ert -darauf, m itzuteilen, 
daB auBer den von ihm veróffentlichten N achrichten alle 
anderen erfunden sind. Vor Allem ha t das K onsulat keinen 
K unstler besonders aufgefordert, noch einen Bewerber vor
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dem andern begiinstigt. Durch diesen W ettbew erb soli der 
Ruhm der deutschen K unst nach Truxillo getragen werden.

Yom peruanischen K onsulat in Dresden erhielten wir 
in dieser Denkm al-Angelegenheit noch die folgende 
Zuschrift:

„Sehr verspate t erhalte ich K enntnis von einem 
Artikel, den Ihr geschatztes B latt in der Nr. 29 yeroffent- 
licht hat. E r betrifft den W ettbew erb fiir ein Freiheits- 
denkm al in Truxillo (Peru), und ich m ochte mir erlauben, 
denselben etw as zu berichtigen, da es sicher von groBem 
Interesse fiir di© Leser Ihres B lattes ist.

Es stim m t nicht, dafi ich die von Ihnen erwiihnten 
Herren besonders eingeladen habe, an dem W ettbew erb 
teilzunehmen. Um den deutschen K iinstlern entgegen zu 
kommen, habe ich die Bedingungen des W ettbew erbes, 
sowie eine kleine geschichtliche Notiz iiber das Ereignis 
drucken lassen, die wir an die genannten Herren so- 
wohl ais an andere Bildhauer und A rchitekten, dereń Namen 
Sie nicht nennen, schickten. tlberhaupt haben alle die- 
jenigen, die uns um diese U nterlagen baten, dieselben ohne 
Ausnahme erhalten, gleich ob B ildhauer oder A rchitekt. 
D araufhin sind dem K onsulat 45 Entw urfe zugegangen, 
die aus ganz D eutschland stammen, in der H auptsache 
jedoch aus Dresden und Munchen. Eine grofie Anzahl 
dieser Entw urfe sind von A rchitekten und B ildhauern zu
sammen gearbeite t worden, einige stam m en auch nur von 
A rchitekten.

Im Allgemeinen finde ich, dafi die Entw urfe sehr be- 
achtensw ert sind, sodafi ich hoffe, ein deutscher Bewerber 
wird den Preis davontragen, wie ich es wiinsche. Meine 
Hoffnung scheint mir begrtindet, weil ich weiB, dafi die 
Zahl der eingereichten Entw urfe in den anderen Landem  
nicht an die hiesige heranreicht.

Wie dem auch sei, so versuche ich mein Moglichstes, 
dam it selbst dann, wenn das P reisgericht in Truxillo. ent- 
schieden hat, der ganze deutsche W ettbew erb in Lima aus- 
gestellt wird, d. h. also in der H aup tstad t unseres Landes. 
Sollten Sie Interesse fiir diese A ngelegenheit haben, so will 
ich Ihnen gern die Urteile unserer Presse iiberm itteln.

Zum Schlufi mochte ich Ihnen m itteilen, dafi wir fiir 
Dezember 1924 die Feier der hundertjahrigen W iederkehr 
der U nabhangigkeit ganz „Spanisch-A m erikas“ vorbereiten, 
die von in ternationaler B edeutung sein w ird und bei der 
alle Lander der W elt offiziell vertreten  sein werden. Aus 
diesem AnlaG werden in Peru  viele D enkm aler, Dekora- 
tionen, offentliche B auten usw. unternom m en werden, und 
es ware ratsam , wenn Ihre geschatzte Zeitschrift die Auf- 
m erksam keit der A rchitekten darauf lenken wiirde, damit 
sie sich schon je tz t fiir diese Piane interessieren. Das 
K onsulat is t seinerseits bereit, den K iinstlern die weitest- 
gehenden Auskiinfte zu erteilen.“

N a c h s c h r i f t  d e r  R e d a k t i o n .  Die deutsche 
K iinstlerschaft kann von diesen M itteilungen des K onsulates 
von Peru  in Dresden nur m it groBtem D ank K enntnis 
nehmen. Auch die K iinstlerschaft D eutschlands h a t ein 
hohes Interesse daran, m it dem spanischen A m erika in 
wechselseitige Beziehungen zu treten . Dem peruanischen 
Konsul, H m . Pedro E. P a u l e t  in Dresden, gebiihrt fiir 
die Bereitwilligkeit, m it w elcher er eine V erm ittelung fiir 
diesen geistigen V erkehr und A ustausch ideeller Giiter 
iibernehmen will, die dankbarste A nerkennung der deut
schen K unstkreise. W ir unsererseits w erden gem  alles, 
was im Rahm en unserer Zeitschrift m oglich ist, tun, einen 
solchen Verkehr, aus dem w ir fiir die deutsche K unstler- 
schaft und nam entlich fiir die deutschen A rchitekten in 
gleicher W eise kunstlerische und w irtschaftliche Ergebnisse 
erw arten, zu unterstiitzen. —

Chronik.
Erhaltung der Feste Ehrenbreitstein. Nachdem die Festungs- 

werke der Stadt Koblenz zumteil schon niedergelegt sind, zumteil 
in der Niederlegung begriffen sind — Feste Franz auf dem Peters- 
berg nordlich der Mosel ist niedergelegt, die Festen Alexander 
und Konstantin auf der Karthause sind nahezu niedergelegt — 
bleibt von den Koblenzer Befestigungen nur die F e s t e E h r e n -  
b r e i t s t e i n ,  die erhalten bleiben soli, weil sie im Stadt- wie 
im Landschaftsbild eine wichtige Rolle spielt. Im DreiBigjahrigen 
Krieg w ar sie kurtrierische Landesfeste und wurde in den Jahren 
1816—1826 durch den preuUischen General v. Aster ausgebaut. 
Sie bildete so einen Teil der starken Befestigung von Koblenz, 
die mit Kabinetts-Order vom 19. Marz 1890 wieder aufgehoben 
wurde. —

In h a lt: D ie rech tzeitige  E ingem eindung, eine Vorbedingung 
der GroCstadt-Reform. — D as Problem  des Bebauungsplanes. — 
M esopotamien in Y ergangenheit, G egenw art und Zukunft. — 
Yerm ischtes. — Personal-N achrichten. — W ettbew erbe. — 
Chronik. —
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