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Yon Dr. Albert H o f m a n n .

eithin scheint mit sonnigem  
Glanz im Stiden Thiiringens 
an der Grenze des Franken- 
waldes die lieute bayerisohe 
veste Coburg von stolzer 
Hohe in die deutschen Lande 
und verkiindet den Ruhm 
vergangener Jahrhunderte 
deutscher Kunst und deut
schen Geisteslebens. Gleich 

der benachbarten „Frankischen Leuohte1, der H e l  d -  
b u r g , die in klarer Sehweite auf steilem Granitfelsen 
inront, der Burg der 
Grafen von Henneberg 
und der sudthuringi- 
schen Fiirlsten der Zeit 
der Renaissance, des 
Sitzes der Herzoge von  
Meiningen, hat sie Anteil 
an der reichen Kultur- 
geschichte der mittel- 
deutschen Gaue im 
Mittelalter und in der 
Renaissance. Im Verein 
mit der Wartburg bei 
Eisenach ist sie durch 
die gleiche glaubens- 
starke Personlichkeit 
Martin Luthers mit der 
deutschen Religionsge- 
schichte fest verbunden 
und zu einem nationalen 
Heiligtum geworden, das 
zu hiiten und zu pflegen

nach Zeiten des Yerfalles ein hochgesinnter thiiringi- 
scher Fiirst sich zur Lebensaufgabe gestellt hatte, 
ein junger Herzog mit einer hohen Kultur der Person
lichkeit, wie sie unter den friiheren Fiirsten des Deut
schen Reiches zu den immerhin seltenen und nicht all- 
taglichen Erscheinungen gehort. Die Veste Coburg ist 
mit der an ihrem FuB siidlich sich ausbreitenden male- 
risohen Stadt Coburg der Mittelpunkt des noch nicht 
600 Quadratkilometer groBen Landes, das aber in seinen 
engen Grenzen eine so iiberstrómende Fiille von Natur- 
schonheiten und gesohichtlichen Erinnerungen um- 
schlieBt, daB es zu den reichsten, mit deti hochsten
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N am en  b e leg ten  G auen  D eu tsch lan d s g ezah lt w erden  
muB. In  se in e r d ra s tisch en  A usd rucksw eise  schrieb  
M artin  L u th e r in  dem  uns e rh a lte n  en  um fang re ichen  
B riefw echsel: „D ies C obu rg  k o m m t m ir fiir w ie ein ge- 
sa lzen  S tiick  R indfle isch  in  e iner P e te rs ilien b riih e .“ Am
16. A pril 1530 w a r d e r groB e R e fo rm a to r m it dem  
sachsischen  K u rftirs ten  Jo h a n n  dem  B estan d ig en  nach  
C ob u rg  gekom m en  u n d  in  d er N ach t zum  23. A pril in

A n s i c h t  d e r  Y .e s te  C o b u r g  y o n  d e r

d ie  V este  e ingezogen . H ier fiih rte  e r die 1521 au f der 
W a rtb u rg  b egonnene  B ibel-C berse tzung  w eite r, es 
w u rd en  d ie  K le inen  P ro p h e te n  ins D eu tsche  iib e rtrag en . 
H ier b eg an n  e r m it P h ilipp  M elanch thon  die A ugs- 
b u rg isch e  K onfession  u n d  v o llen d e te  sie, sodaB  schon  
d u rch  d iesen  einzigen  re lig io n sg esch ich tlich en  A k t die 
V este  C oburg  zum  groB ten  G esch ich tsd en k m al d e r d e u t
schen  K u ltu r  gew o rd en  is t. H ie r ab e r h a t M artin  
L u th e r  au ch  den  sto lzen , im  G o ttv e r tra u e n  s ta rk e n  
T rium ph-G esang  g ed ich te t, d e r se lb s t die A n e rk en n u n g  
se in e r k ą th o lisch en  G egner g e fu n d en  h a t: „ E in ’ fes te  
B u rg  is t  u n se r G o tt, e in ’ g u te  We.hr u n d  W affen “ . D ie

E n ts te h u n g  e ines so lch en  H o ch g esan g es  is t n ich t n u r 
ab h an g ig  v o n  s ta rk e r  in n e re r Z u v ersich t, so n d ern  auch  
v on  den  E in d riick en , die v on  A uB en k o m m en  u n d  das 
S eelen leben  beein flussen . W ir k o n n en  die m o n u m en ta le  
W u c h t d ieses L ob liedes au f u n b ed in g te s  G o ttv e r tra u e n  
uns e rs t d a n n  e rk la re n , w enn  w ir w issen , daB es au f der 
Y este  C oburg , d ieses tro tz ig e n  S chu tzes ohne G leichen 
in d eu tschen  L an d en , e n ts ta n d e n  is t. A uch  w enn  w ir

S ii’d s e i t e n a c li d e m  W i e d e r a u f b a u .

die. an g e fiih r te  A uB erung L u th e rs  tiber C o b u rg  n ich t be- 
saBen, m uB ten w ir a u s  d e r h o ch g em u ten  S tim m ung  des 
tru tz ig e n  S ieg esg esan g es d er d eu tsc h e n  R efo rm atio n  
schliefien, daB M artin  L u th e r in den  cobu rg isch en  
L an d en  ein ahn lich es w eltlich es P a ra d ie s  g e fu n d en  
h a tte , w ie e in s t au f d e r  W a rtb u rg . So g eh o ren  beide  
zusam m en u n d  b ilden  m it d e r M arien b u rg  b e i D anzig  
ein D re ig es tirn , d a s  in den  J a h rh u n d e r te n  d eu tsch e r 
S ch ick sa le  m it w echse lndem  G lanz  iiber dem  d eu tsch en  
G laubensleben  le u c h te te , in d en  see lischen  N o ten  der 
G eg en w art a b e r  m it e rh o h te r S tiirk e  au f die im  G lauben  
n ic h t irre  gew o rd en e  G em einde h e rab  leu ch te t.

A n s i c h t  d e s  a l t e n  Z u s t a n d e s  d e r  Y e s t e  v o n  d e r  W e s t s e i t e .
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F riih e r  a is  d ie  Y este  se lb st, ta u c h t d a s  L an d  
C o b u rg  au s  d e r  V o rg esch ich te  au f. In  den  dun k e ln  
Z eiten  d e r  F riih g esch ich te  is t es n o ch  ein nam en lo ser 
T e il des K o n ig re ich es  T h iirin g en , t r i t t  a b e r nach  531 ais 
n o rd ó s tlic h s te s  G eb ie t des o s tfriink isehen  G rabfeld- 
G au es in  d ie  G esch ich te  ein . N achkom m en  d er G rafen

zum  e rs ten  Mai a u f ta u c h t u nd  a b g e le ite t w ird  von  
K u h b u rg , K uppe-B urg , B u rg  des C oppo u nd  schlieB lich 
K o b en b u rg , das is t H iitten - oder H au schenbu rg , w om it 
e ine b e fe s tie te  U n te rk u n f ts s ta tte  fiir M enschen u n d  
V ieh  b eze ich n e t w erd en  so llte . D as L e tz te re  w are  an  
sich  n ic h t unw ahrsche in lich , d enn  g le ich  d e r  K oanburg

dieses G aues w a re n  es, d ie  im  10. u n d  11. J a h rh u n d e r t  
die a lte  G ra fsch a ft H en n eb e rg  u n d  um  d as  J a h r  1245 
N eu - H en n eb erg  schufen . D am it war/ e ine  H err- 
sch a ft u n te r  den  G rafen  v o n  H e n n e b e rg  b eg rtin d e t. 
d ie  eine H en n e  a u f  g riinem  B erg  in  ih rem  
W aD nen fiih rten . In  ih rem  G eb ie t lieg t C o bu rg , d essen  
N am e in  e iner U rk u n d e  v o n  1056, n ach  A n d e re n  1008,

13. Mai 1922.

be i S chw ab isch -H all v e re in ig t au ch  d ie  V este  C obu rg  
a u f ih rem  b re ite n  H iigel e ine Sum m ę v o n  B a u w e rk e n  m it 
v e rsc h ie d e n s te r  B estim m ung , w en n  au ch  be i d e r  K om - 
b u rg  die g e is tlich en  B auw erke  s te ts  d ie  Y o rh e rrsch a ft 
h a tte n  u nd  noch  h eu te  h ab en , w ah re n d  bei d e r C obu rg  
n un m eh r d ie  w eltlich en  B a u te n  in  d en  V o rd e rg ru n d  ge- 
tre te n  sind. H eu te  um schlieB t die V este  C o b u rg  B urg ,
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SchloB u nd  Fest-ung, K irche , W irtsch a fts - u n d  W ohn- 
b a u te n  a lle r  A rt, u n d  n ic h t zum  G erin g s ten  d ie  B au ten  
fiir d ie  K u n stsam m lu n g en , d ie  a lle re rs ten  R an g es  sind  
und  in  ih rem  vo llen  W e rt e rs t d an n  e rk a n n t w erd en  
d iirften , w enn  sie nach  V o llen d u n g  d e r B au ten  zu  b re ite r 
E n tfa l tu n g  g e la n g t sein w erden .

C oburg  lie g t an  d e r a lte n  Y erkeh rss traB e  zw ischen 
E rfu r t  u nd  N iirnberg . In  d er N ahe des C obu rger L andes 
t re te n  d re i bed eu ten d e  d eu tsch e  F luB ta le r zusam m en, 
die W erra , d ie  S aale  u n d  d e r Main, u n d  d u rch  d iese 
T a le r g in g  die a lte  S traB e vo n  E isfeld  in  das T a l d er 
W erra  u n d  d u rch  das T a l d er I tz , e ines N ebenflusses des 
Main, d e r C oburg  d u rch s tro m t, iiber S o n n en b erg  und  
L auscha , d an n  d u rch  d as  T a l d e r S chw arza  Iiber 
B lan k en b u rg  zu r S aale . E s w aren  also  zw ei V erkehrs- 
lin ien , die n ach  E rfu r t  u n d  d ie  n ach  H alle , die C oburg  
zu beh errsch en  u n d  zu sch iitzen  h a tte . E b h a rd t n im m t 
in  e iner D a rs te llu n g  iiber die V este  C oburg  dah er auch  
m it R e c h t an , daB ein so na tiir lich  fe s te r P la tz  w ie d er 
B erg  d er h eu tig en  Y este  C oburg  w ohl schon  friih  m it 
b e fes tig ten  W erk en  oder m it e in e r B u rg  b e se tz t w ar, 
die a n  d ieser S telle  au s d en  n a tiir lich en  Y erh a ltn issen  
v o n  v o rn h e re in  eine groB ere B ed eu tu n g  h a tte , a is  ein 
g ew ohn liche r B urgsitz . G leichw ohl sag en  die bis in  das
11. J a h rh u n d e r t  zu ru ck  re ich en d en  gesch ich tlichen  
Q uellen  noch  n ich ts  v on  e iner B u rg  oder v on  Be- 
fe s tig u n g en  au f dem  B urgberg . D a ab e r schon se it 1075 
V og te  v o n  C oburg  e rw a h n t w erden , d e r P la tz  zu einer 
B u rg an lag e  g e rad ezu  h e rau s fo rd e rte  u n d  rom anische  
R este  au f der V este  au f e ine seh r friihe E n ts teh u n g sze it 
w eisen , so g la u b t E b h a rd t annehm en  zu d iirfen , daB der 
B erg  b e fe s tig t w ar, se it er g e n a n n t w ird . S p a tes ten s  
w erd en  die H erzoge v on  M eran, die 1248 u rkund lioh  ais 
B esitzer v o n  C oburg  g e n a n n t w erden , den  P la tz  be
fe s tig t haben . Z w eifellosen N achw eis iiber d as  Be- 
s teh en  d er B u rg  (C astrum ) um  1265 b rin g t e ine U rkunde  
des B ischofs Ir in g  von  W urzburg , w elche  den  G ottes-

Vermischtes.
Eine Kunstakademie in Frankfurt a. M. Die stadtische 

N achrichtenstelle in F rankfu rt a. M. te ilt mit, daB die S tad t 
F rankfurt vor einiger Zeit die bisher von der Polytechnischen 
Gesellschaft gefiihrte K u n s t g e w e r b e s c h u l e  iiber- 
nommen habe und nun sich in Erw agungen dariiber be- 
finde, diese Schule m it der K unstschule des Stadelschen 
Institu tes organiseh zu verschmelzen, sodaB aus der Yer- 
einigung eine A k a d e m i e  f i i r  f r e i e  u n d  a n g e -  
w a n d t e  K u n s t  entstehen konne, die unter die L eitung 
eines hervorragenden K iinstlers zu stellen ware. In dieser 
Beziehung seien bereits V erhandlungen m it einigen Per- 
sonlichkeiten eingeleitet, eine Entscheidung aber sei noch 
nicht getroffen.

Die Absicht der S tadt F rankfu rt auf Verschm elzung der 
beiden L ehranstalten zu einer K unst-Akadem ie diirfte in 
der kunstgebildeten Offentlichkeit Beifall finden; es wiirde 
so aus zwei halben Dingen ein ganzes gem acht werden 
konnen. Wie es den Anschein hat, sind die interessierten 
K reise in F rankfu rt durch diesen P lan etw as iiberrascht 
worden. Die den beiden bisherigen Schulen angehorenden 
und ihnen nahestehenden Persónlichkeiten und namentlich 
auch die verschiedenen Gruppen des in und um Frankfurt, 
z. B. im Taunus, entw ickelten K unstlebens auBeren den 
verstandlichen W unsch, bei der O rganisation der neuen 
A nstalt und bei der W ahl ihrer leitenden Personlichkeit 
nicht ohne EinfluB zu bleiben. D ieser W unsch w are umso 
mehr berechtigt, ais F rankfu rt eine eigenartig  entw ickelte 
K unst zeigt. —

Warmeausstellung in Essen 1922. Die vom 17. Juni 
bis 16. Ju li 1922 in E s s e n  stattfindende Fach ausstellung 
„ D i e  W £ r m e “ (G eschaftsstelle Essen, Norbert-StraBe 2) 
will neben den stark  besetzten industriellen Abteilungen 
auch die W arm ew irtschaft im Haus, die Beriicksichtigung 
des Bauwesens und der W arm ew irtschaft und vo'r Allem 
auch die H eizungstechnik zur D arstellung bringen. Die Aus
stellung wird daher nicht nu r den industriellen K reisen, 
sondern auch den Fachleuten auf dem Gebiet des Bau- und 
Heizungswesens, der O fenfabrikation usw. Neues bringen. —

Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfen fiir ein 

Krieger-Denkmal in Waldmohr in der Rheinpfalz w ird fiir 
die im linksrheinischen Bayern ans&ssigen K iinstler m it F rist 
’.um 1. Jun i 1922 von einem beziiglichen Verein eriassen.
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d ien s t in  d e r K ap e lle  au f d e r „B u rg  C o b u rg 11 zum 
U eg en stan d  h a t. A us dem  U m stand , daB d ie  U rkunde  
a n °d e n  G rafen  H erm an n  v o n  H en n eb e rg  g e ric h te t is t, 
g eh t herv o r, daB d iese  G rafen  a is E rb en  d e r H erzoge 
v on  M eran d am als  B esitze r d er B u rg  w aren . In  den 
fo lg en d en  Z eiten  sind  d ie  B es itzv e rh a ltn isse  sehr 
w echselnde . G raf B erth o ld  von  H en n eb e rg  e rh ie lt 1315 
von  K o n ig  L u d w ig  d ie  E rla u b n is , in  den  O rten  des 
L an d es  ein U ngeld  zu e rheben , um  S ta d t u n d  w ohl auch  
B urg  C oburg  zu befes tigen . A uch  au s  dem  J a h r  1430 
b esitzen  w ir eine N ach rich t, daB S ta d t u n d  B u rg  C oburg  
w egen  des d ro h en d en  H u ssiten -E in fa lle s  s ta rk  b e fes tig t 
w u rd en . In  „M elissan tes, N eu e ro ffn e te r S ch au p la tz  
d en k w u rd ig e r G esch ich te“ , 1715 in  F ra n k fu r t  u n d  L eip- 
zig ersch ienen , w ird  d a riib e r b e ric h te t: „A is die
H ussiten  au s  B ohm en e inen  s ta rk e n  E in fa ll g e tan , sind  
sow ohl die S ta d t C obu rg  a is  d ieses B ergschloB  besser 
b e fe s tig t w o rd e n “ . A pel v o n  V itz tu m , ein  R a tg e b e r  des 
H erzogs W ilhelm  vo n  C oburg , b a u te  1451 die V este  
C obu rg  aus u n d  e in e r d e r sach sisch en  F iirs ten , G raf 
v on  H onste in , e rn e u e r te  1482 d a s  „H ohe  H a u s“ . 1485 
k am  C oburg  m it Y este  a n  d ie  E rn es tin isch e  L in ie  des 
sachsischen  H errsch e rh au ses. 1500 b ra n n te  d e r F iirs ten - 
b au  in  seinen  ob e ren  T eilen , in  se in en  T e ilen  au s  H olz, 
ab , w ah ren d  d ie  a lte n  U m fassu n g sm au ern  stehen  
b lieben  u n d  au f ihnen  im  fo lg en d en  J a h r  ein  N eu b au  er- 
r ic h te t w urde , an dem , n am en tlich  a n  d er in n eren  E in- 
rich tu n g , bis 1504 g e a rb e i te t w u rd e . W a h re n d  die 
N ach rich ten  u b e r die V este  v o r 1500 verhaltn ism aB ig  
sparlich  sind, flo ssen  sie n u n m eh r re ich licher, sodaB w ir 
ein  besseres  B ild  iiber d ie  Z u stan d e  bekom m en , die um 
die W ende  des 15. u n d  des 16. J a h rh u n d e r ts  au f der 
V este  b es tan d en , D ieses B ild  w o llen  w ir in  einem 
n ach sten  A ufsa tz  zu ze ichnen  y e rsu ch en , d a  w ir uns 
nu n m eh r au f d ie  e rs ten  A n g ab en  iiber g re ifb a re  V er- 
ha ltn isse  s tiitz en  k o n n en . —

(F o rtse tz u n g  fo lg t.)

3 Preise von 1000, 600 und 400 M., A nkaufe fiir je 400 M. 
Das Preisgerieht ist nicht genannt. Das D enkm al soli mit 
einem Aufwand von 60 000 M. auf einer bew aldeten Hohe iu 
N aturstein  errichtet werden. U nterlagen durch Biirger- 
meister K arl Schm idt in W aldm ohr. —

Ein Ideen-Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfen 
fiir ein Krieger-Denkmal in der SchloBkirche zu Bad Durk- 
heim in der Pfalz wird vom Presbyterium  der genannten 
Kirche m it F rist zum 1. Ju li 1922 fiir pfalzische K unstler 
eriassen. U nterlagen gegen 10 M., die zuruck e rs ta tte t 
werden, durch das Presbyterium . —

Einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfen fiir 
den Neubau der protestantischen Kirche nebst Pfarrhaus 
und Gemeindesaal in Oppau erlaBt das P resbyterium  der 
protestantischen K irchengem einde daselbst m it F ris t zum
30. Jun i 1922 unter den in der Pfalz, im rechtsrheinischen 
Bayern und in Mannheim seit 1920 ansassigen A rchitekten, 
soweit sie M itglieder des „Pfalzischen A rchitekten- und In- 
genieur-V ereins“ und des „Bundes D eutscher A rchitekten" 
sind. 3 Preise von 15 000, 12 000 und 9000 M., 2 A nkaufe 
fiir je 3000 M. Im Preisgerieht u. a. die Hrn. Professor 
S c h m i t t h a m m e r  in S tu ttgart, O berbaurat F. B e b 1 o 
in Munchen, Ob.-Reg.-Rat U 11 m a  n n in Speyer, Reg.-Bau- 
ra t S e e f r  i e d in Ludwigshafen, Ob.-Brt. H u s s o n g  in 
K aiserslautern und B aurat D o r i ng  in Heidelberg. U nter
lagen gegen 15 M., die zuriick e rs ta tte t werden, durch das 
protestantische P farram t in Oppau. —

Chronik.
Eine Kriegerehrung fiir die Oberrealschule in Aue i. Sa.

wurde am 25. April eingeweiht. Der Entwurf stammt von Prof. 
Hermann H e u f i  in Chemnitz, die Modelle fiir zwei Figuren 
fertigto Bildhauer O. P. 0 1 1  in Chemnitz an. Das Mai ist an 
einer Schmalwand der Eingangshalle angebracht und im W esent- 
lichen in Rochlitzer Porphyr ausgefiihrt. Die Namen der Ge
fallenen sind auf drei guCeisernen Tafeln verzeichnet. Zwei 
Figuren in den beiden Nischen zwischen diesen verkórpern das 
Heldische in einer schlanken Jiinglingserscheinung und die 
Trauer in einer verhii]lten Frauengestalt. Die Kosten beliefen 
sich auf 40 000 M. —

Inhalt: D er W iederaufbau der V este Coburg. — Vermischtes.
— W ettbew erbe. — Aus dem Y ereinsleben. —

Verlag der Deutschen Bauzeitung, 6 . m. b. H. in Berlin.
T tir die Redaktion verantwortlich: A l b e r t  H o f m a n n  in Berlin.
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AUS DEM YEREINSLEBEN
rchitekten-V erein zu Berlin. Zu einer bedeut- 
sam en vaterlandischen K undgebung wurde 
der Y ortrag , den Geh. H ofbaurat Prof. Bodo 
E  b h a r d t  am 3. A pril 1922 iiber das Thema: 
„ S t e i n e r n e  Z e u g e n  d e u t s c h e n  
K a i s e r t u m e s  i n  I t a l i e n “ ‘hielt. t£s 

w urde den Zuhorern die grofite Periode deutscher Ge- 
schichte, eine Periode, in w elcher der deutsche Name im 
ganzen dam aligen Europa nicht nur, sondern auch im 
nahen O rient m it heli leuchtendem  Glanz umgeben war, 
w ieder in E rinnerung  gebrach t und dam it der zahlreichen 
V ersam m lung ein T rost fiir die gedruckte Seelen-Stimmung 
unserer T age gegeben. D er R edner fiihrte einleitend aus, 
der deutsche D rang nach dem Sonnenland Italien, die 
Griinde fiir die im m er w iederholten Romerziige der deut
schen K aiser und zahlreicher germ anischer Stam m e vor der 
K aiserzeit und die Ita lienfahrten  einzelner R itter seien 
n icht einer sentim entalen Liebhaberei der D eutschen fiir 
ein gliicklicheres K lim a und ein fruchtbareres Land ent- 
spnm gen, die w irklichen Triebkrafte- seien viel tiefer zu 
suchen und beruhten  in volksw irtschaftlichen F ragen und 
in G rundsatzen der B evolkerungslehre; vor Allem aber in 
der O hnm acht des italienischen Bodens und Klimas, ein 
starkes, k riegstiichtiges Volk zu erziehen und zu erhalten. 
Dazu kam , daB D eutschland die ihm notw endigen W aren 
des Ostens nu r iiber Ita lien  beziehen konnte, da sowohl der 
Seeweg vom O rient nach F rankreich, wie der Landweg 
iiber den B ałkan bei den friihm ittelalterlichen Zustanden 
fast unbenutzbar w aren. Zudem beherrschte Italien nicht 
die Schiffahrt; diese betoegte sich, wie w ir aus Berichten 
iiber den K reuzzug des K aisers F riedrich  II. von Hohen- 
staufen wissen, nu r ais K iistenschiffahrt dicht an den Ufern. 
Aus diesem G rund entw ickelten sich die im friihen Mittel- 
alter m achtigen H afenstadte  wie Amalfi, Brindisi usw., die 
weit von den nordischen A bsatzgebieten lagen, n icht an- 
nahem d zu einer solchen handelspolitischen und kriege- 
rischen B edeutung, wie Y enedig und Genua, die von den 
Bezugsquellen des Ostens, z. B. dem Hafen von K onstan- 
tinopel und den k leinasiatischen Hafen am w eitesten ent- 
feint lagen. Die W echselbeziehungen zwischen den nordi
schen A bsatzgebieten  und dem italienischen Handel waren 
stets bedeutend  und bestanden  n ich t nur schon in der Zeit 
des altrom ischen Reiches, sondern iiberdauerten  auch alle 
Stiirme der V olkerw anderung und die W andlungeu des 
m ittelalterlichen Lebens. Diese Beziehungen w urden aber 
durch kriegerische Ereignisse oft gestórt. Die Triebfeder 
hierfur w aren im siidlichen Italien  dynastische Machtgeliiste, 
dereń hochste Erfiillung das norm annische und spaier das 
hohenstaufische K aiserreich  Sizilien w aren. Im nordliclien 
Italien w aren die treibenden K rafte  fiir diese Kampfe 
schon zur Zeit der saehsischen und hohenstaufischen K aiser 
die Kampfe zwischen dem Landadel und der handw erklich 
und industriell gerich teten  B evolkerung der Stadte.  ̂ Die 
Kampfe dieser P arte ien  haben nicht nur das italienisehe 
Leben, sondern auch das a lte  D eutsche Reich dauernd in 
M itleidenschaft gezogen. Alle P arte ien  aber, die in Italien 
um die Macht kam pften, haben stets ausw artige H errscher 
oder H eerfiihrer zu Hiilfe gerufen. So w ar es schon zur 
Zeit des verfallenden rom ischen W eltreiches. so blieb es 
das ganze M ittelalter hindurch un ter den O stgoten, den 
Langobarden und den deutschen K aisern aus dem Hause 
der K arolinger, aus den sachsischen und den hohenstaufi
schen Geschlechtern. Es is t fiir die M achtverhaltnisse im 
damaligen E uropa kennzeichnend. wen die Ita liener jeweils 
zu Hilfe riefen. Ais die U neinigkeit der deutschen F iirsten 
die H ohenstaufen im Stich lieB, kam en A njou und die 
A rragonier nach Suditalien; ais H einrich VII. in Buoncon- 
vento 1313 angeblich durch eine verg ifte te  H ostie starb, 
herrschte F rankreichs Macht iiber die in A vignon ge- 
fesselten Papste. F rankreich  m achte dann bis ins 16. J a h r 
hundert noch A nspriiche an Italien, bis es in der Folgezeit 
von Spanien abgelost wurde.

Es konnte nun nicht ausbleiben, daB die im mer w ieder
holten Italienfahrten  und die lan g  andauernde H errschaft 
deutscher Heerkonige in Italien , die sich vom  auBersten 
N orden bis nach N eapel und  Sizilien ers treck te , e i n e  
F i i l l e  y o n  B a u d e n k m a l e r n  z u .r ii c k . 1 i e B e n , 
von denen zahlreiche heute noch in m ehr oder weniger 
groBartigen R esten in Italien erhalten  sind. V ielfach kniipfen 
sich auch an die alten  P alast- und K riegsbauten  Erinne- 
rungen an die T aten  deutscher K aiser. D eutsche Geschichts- 
schreiber haben sich nu r ausnahm sw eise m it diesen t)ber-

resten beschaftigt, noch weniger deutsche A rchitekten. Seit 
der rom antischen Zeit des 19. Jah rhunderts  und den Reisen 
und U ntersuchungen eines Quast ist bis in die neueste Zeit, 
in der auf A nregung W ilhelms II. umfangreiche A rbeiten iiber 
die Burgen Italiens und die Bauten der H ohenstaufen in 
Suditalien entstanden sind, gerade den M eisterwerken nur 
geringe A ufm erksam keit gewidm et worden, die ais W erke 
oder doch Auswirkungen deutscher T atkraft, ais Cberreste 
der glanzvollen M achtentfaltung deutscher K aiser in Italien 
erhalten sind. Und doch spiegelt sich in diesen Bauresten 
die ungeheure T a tk ra ft der deutschen V olksstam m e wider; 
komm t in ihnen die grofie kriegerische Eroberungs- und 
H errscherfahigkeit der deutschen K aiser zum Ausdruck. Sie 
kiinden von dem gew altigen A ufstieg bis an die Grenzen 
einer W eltherrschaft und darauf von dem ungeheueren Zu- 
sam menbruch des deutschen G edankens in Italien. Der 
R edner erinnert an Heinrich W . und Canossa, an K onradin 
und Torre d’A stura. E r empfindet es ais Pflicht fiir die Zu
kunft unseres Y aterlandes, sich m it diesen steinem en 
Zeugen einer groBen V ergangenheit zu besch&ftigen und 
aus ihnen zu lernen. „Bei solcher B etrachtung werden wir 
sehen, wie oft unser Volk schon von glanzendster Hohe in 
tiefste E rniedrigung hinab geschm ettert w urde und wie 
dcch i m m e r  w i e d e r  s e i n e  u n i i b e r w i n d l i c h e  
L e b e n s k r a f t  e i n  n e u e s  A u f r a f f e n  u n d  e i n  
n e u e s  g l a n z  e n  d e s  E m p o r s t e i g e n  e r m o g -  
I i c h t  h a t .  D araus w erden w ir fiir unsere nachste Zukunft 
aus verzw eifelter Hoffnungslosigkeit die G e w i B h e i t  
n e u e n  A u f s t i e g e s  erwerben.“

Steinerne Zeugen, die uns in solchem vaterlandischen 
Sinn erschiittem  konnen, sind iiber die ganze Halbinsel 
Italien verstreut. Schon an den Ufern des Garda-Sees und 
an den Bergpassen, die iiber die Alpen fuhren, ragen 
Triimm er empor, dereń Namen m it gew altigen Ereignissen 
der deutschen K aiser- und K riegsgeschichte verkniipft sind. 
Um 900 laBt B erengar auf der Hohe von San P iętro  in 
Y erona eine B urg erbauen (un forte castello), in der 
B erengar 923 erm ordet und un ter der Saulenhalle der K irche 
beigesetzt wurde. Zu den letzten K arolingern gehOrten jene 
M arkgrafen von Jv rea , welche nach dem Tod K arls des 
GroBen die H and nach der K aiserkrone ausstrecken durften. 
Yon den M arkgrafen von Jv re a  erlangten B erengar II. 
( t  966) und Arduin ( f  1016) in P av ia  die italienisehe Konigs- 
krone. Das Castello delle ąua ttro  Torri in Jv re a  wurde
1358 von Am adeus II. erbaut. Aus den W ellen des Garda- 
Sces erhebt sich ein steiler Bergkegel,, der die Burg Garda 
trug, in der die spatere Gemahlin Otto I. yon Berengar 
lange Zeit gefangen gehalten wurde. Friedrich II. erbaut 
die Star c Aquila in M ittelitalien und um gibt sie mit Mauern 
von 10,5 m Hohe. Im 14. Jah rhundert finden A rbeiten an 
den Mauern un ter R obert von Anjou s ta tt und 1543 wird 
von den Spaniem  eine Citadelle angelegt, Auch die Burg 
Gioia del Colle w ird Friedrich II. zugeschrieben, der sie 
nach 1230 erbaut habe. Nach A nderen aber soli sie Robert 
Guiscard, der Normanne, 1108 erbau t haben. Jedenfalls ist 
sie m it dem Leben Friedrichs II. eng verkniipft, der hier 
seine Geliebte, B ianca Lancia, gefangen hielt und nach 
ihrem Tod auch bestatte te . Auch die Leiche Friedrichs II. 
selbst wurde hier aufgebahrt. Die B urg is t heute im Eigen- 
tum  des Orazio di Luca R esta und w ird durch den A rchi
tek ten  Angelo Pantaleone w iederherpestellt.

Und C a n o s s a !  Die H ohenburg in der N ahe von 
R e ^ io  Emilia, Sie w urde um 940 von Azzo, dem Sohn des 
Siegfried von L una erbaut. 1077 is t Heinrich IV. in Canossa 
und 1092 nochmals. Um 1243 besetzte F riedrich II. 
M o n t e f i a s c o n e  bei Viterbo. H ier sam m elt der Graf 
von C aserta fur Friedrich II. ein H eer zum E n tsatz  von 
Yiterbo, das halb von den Papstlichen eingenom men war. 
Auf dem hochsten P unk t der S tad t liegen die Triimm er 
eines von Leo X. 1513— 1520 erneuerten Castells. Der Dom. 
der unvollendet geblieben ist, m it achteckiger Kuppel, ist 
eines der ersten  W erke Sanmichelis aus dem Ja h r  1519. 
D eutsche K aiser und P apste  nahm en oft hier A ufenthalt. —

(SchluB folgt.) — H. — 
Die 25-Jahrfeier des Dresdener Bezirksvereins des 

Vereins Deutscher Ingenieure“ is t in diesen T agen in 
D resden festlich begangen worden. Im  Ja h r  1897 tr a t  der 
Yerein m it 99 M itgliedern an die Seite der Bezirksver- 
eine von Cliemnitz, 1866 begriindet, und v o n  Leipzig, 
dessen Begriindung 1882 sta ttfand . Die Zahl der Mit- 
d ie d e r  be trag t heute 650. Neben den genannten besteht 
in Sachsen noch der Bezirksverein in Zwickau. Bei
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der BegriiBung der Festgaste 111 den Raum en der Kauf- 
m annschaft in Dresden am 22. April 1922 m achte Prof. 
N a g e l  den W ert der A rbeit des Ingenieurs ftir das Ge- 
meinwohl des Volkes zum Them a seiner Ansprache. Die 
S tiftungsfeier fand ais die 240. Sitzung des Yereins in der 
Technischen Hochschule in Dresden sta tt. In der Be- 
griiBungs-Anspraclie w arf der Y orsitzende, B aurat M e n g ,  
einen Riickblick auf die T atigkeit des Vereins, in dem in 
dem yerflossenen V ierteljahrhundert iiber 400 wissenschaft- 
liche Yortriige gehalten worden sind. Ais das zukiinftige 
Ziel bezeichnete der Redner nach wie vor die V erfeinerung 
der A rbeitsleistung des Ingenieurs und die V ertiefung der 
wissenschafUichen Forschung. Die sachsische S taats- 
regierung lieB dem Yerein Gliickwiinsche durch Minister- 
P rasiden t B u c k  aussprechen, der es ais die vornehm ste 
Aufgabe der Regierung bezeichnete, das Hochschulwesen 
nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern zu verbessern, 
soweit das un ter den gegenw artigen V erhaltnissen moglich 
sei. Auch die technische A rbeit sei im Blick nach vor- 
w arts zu erleichtern und w eiter zu yeredeln. Bemerkens- 
w ert war, dafi der V ertreter der S tadt Dresden, Oberbiirger
m eister Dr. B 1 ti h e r , auf die grofie Bedeutung hinwies, 
welche die Technik ftir die stadtische V erw altung ge- 
wonnen habe, aus welchem U m stand sich die Forderung er- 
gebe, m e h r  a i s  b i s h e r  d i e  I n g e n i e u r  e i n  
l e i t e n d e  S t e l l e n  z u  b r i n g e n .  Dazu sei es 
aber notwendig, mehr V olksw irtschaft zu treiben und 
die K unst zu lernen, Menschen zu behandeln und organi- 
satorisch zu verfiigen. D er R ektor der Technischen 
Hochschule in Dresden, Prof. Dr. G r a v e l i u s ,  fiihrte 
in seiner Begliickwiinschungs-Ansprache aus, w ir seien 
vom Schicksal heute w ieder an einen A nfang gestellt, 
da bediirfe es der Ingenieure ais der M anner der Tat, um 
yorw arts und aufw arts zu fiihren. Nach zahlreichen weiteren 
Begriifiungen wurden mehrere Stiftungen bekannt gegeben, 
darunter eine Jubilaum sspende der sachsischen Industrie 
im B etrag von 370 000 M., ein Betrag, der sich noch erhohen 
diirfte. Zn E h r e n m i t g l i e d e r n  des Bezirksvereins 
wurden ernannt Geh. H ofrat Prof. Dr. G o r g e s ,  B aurat 
K o r i t  z k  i und P rasiden t a. D. Dr. U l b r i c h t .  Die Er- 
nennung eines weiteren Ehrenmitgliedes, Geh. Kom.-Rat 
Dr. H a l l b a u e r ,  ha t der Tod vereitelt. Die Festvortrage 
aus dem Gebiet der Textil-Industrie hielten Geh. H ofrat 
Prof. E. M u l l e r  aus D resden und Dr.-Ing. S c h n e i d e r  
aus Sorau. Eine F esttafel im A usstellungs-Palast schlofi die 
Feier ab. —

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. Yers. 
am 7. Marz 1919. Vors.: Hr. K a m b a t z .  Anwesend: 
64 Pers. Es nim mt Hr. J i i r g e n s  das W ort zu einer Be- 
sprechung iiber d i e  O h l s d o r f e r  F r i e d h o f s - E r -  
w e i t e r u n g .  Der V ortragende fafit die H auptgedanken 
aus seinem iiber den Cordes’schen Entw urf friiher ge- 
haltenen Y ortrag  kurz zusammen, wobei er nochmals 
hervorhebt, dafi bei gartnerischen Anlagen, einerlei ob sie 
im freien landschaftlichen oder im streng architektonischen 
C harakter gehalten sind, das eigentlich K iinstlerische nur 
in der Pflanzenkom ponierung beruhe, alle W egeanlagen 
nur Losungen der praktischen Erfordernisse seien und nicht 
ais eigentliche kiinstlerische Aufgaben angesprochen wer
den konnen. Das K iinstlerische konne deshalb auch nie- 
m als in den P lanen fiir gartnerische Anlageji augenschein- 
lich zum A usdruck kommen.

Bei der Besprechung des sogenannten gemeinsamen 
Entw urfes der B audeputation gibt er sodann seinen groBen 
Bedenken iiber die dort niedergelegten G edanken A usdruck 
und bem angelt zunachst die A nordnung der W egeanlagen, 
weil sie, von einer falschen V oraussetzung ausgehend, „ais 
Grundlage die beiden neu zu schaffenden N ebeneingange 
zum neuen Teil des Friedhofes benutzt h a t“, w ahrend 
die H auptallee des alten Friedhofes (wie der Betrieb auf 
dem neuen Teil bereits zeigt) die einzig benutzte, praktisch  
ktirzeste und auch kiinstlerisch hiibscheste Y erbindung 
bildet und bleiben wird. Ebenfalls werden die vorgesehenen 
W asserbecken-A nlagen bem angelt, da diese aufier Anderem  
auch die pflichtgemafi aufzunehm enden G rundw asser des 
dahinterliegenden holsteinischen Gebietes iibersehen; ein 
dafiir erforderlichęr K analbau wiirde bedeutende Mehr- 
kosten  yerursachen.

Im Gegensatz dazu benutzt Cordes das vorhandene, 
das Gelande vom Norden nach Siiden durchfliefiende 
W assergerinsel ais offenes landschaftlich zu behandelndes 
Gewasser, das sich auch vorziiglich fiir die unterirdische 
Entw asserung der Grabflachen eignet. Diese tiefgelegene 
N iederung bietet aufierdem „durch eine freie landschaft- 
liche Behandlung Gelegenheit, die bedeutsam ste aller land
schaftlichen Partien  des ganzen Ohlsdorfer Friedhofes zu 
w erden", da sie Fernblicke bis zu 1200 m Lange zu 
schaffen gestatte t.

Auch wurden die nach Cordes’ Ideen in freier land- 
schaftlicher Form  anzulegenden H auptw ege die natur- 
gemafi besten Verbindungen sein und bei ihrer Vereinigung 
m it den geradlinigen N ebenwegen der Grabflachen unregel- 
mafiige Ecken usw. bilden, die sich hervorragend fiir 
P ilanzungen eignen, um die groBen Grabflachen teilweise 
fiir das Auge der Spazierganger landschaftlich hiibsch 
w irkend zu verdecken. Der in der E ingabe des B. D. A. an 
den Senat ausgedriickte W unsch, die nach dem C ordes’schen 
E ntw urf bereits in A usfuhrung begriffenen A rbeiten zu 
sistieren  und der um A usschreibung eines W ettbew erbes fiir 
andere gartnerische Ideen ersucht, sei unausfiihrbar, weil 
etw a 40 ha der hochgelegenen F lachen schon m it neuen 
G rabstellen nach dem Cordes’schen Entw urf belegt sind 
und eine zeitweilige A bstoppung dieses Betriebes des 
groBen Bedarfes wegen unm oglich ist.

Hr. G r e l i  beleuchtet die zur E rorterung  stehende 
Frage un ter den gartnerisch-architektonischen Richtlinien. 
E r bezeichnet es ais bedenklich, wenn die pflanzliche _Kom- 
position zum obersten G rundsatz erhoben wriirde, weil das 
in der Sprache des A rchitekten  z. B. bedeuten wiirde, dafi 
bei einem Bauwerk Malerei und T apete in den Y ordergrund 
geriickt wurden. E r vermiBt im Cordes’schen Entw urf vor 
Allem die V erw irklichung der auch von Hrn. Jiirgens nach- 
drucklich betonten Forderung, dafi m an in der Landschaft 
die Perspektive moglichst groB anlegen miisse, um die 
kiinstlerische W irkung m oglichst stark  zu gestalten . Hin- 
sichtlich der B eurteilung technischer Einzelheiten diirften 
die beiden Entwiirfe nicht auf gleiche Stufe gestellt werden. 
D er Cordes’sche E ntw urf sei reif durchgearbeite t, wahrend 
der E ntw urf der B audeputation nur ais allgemeine Ideen- 
skizze angesprochen w erden diirfe. Um ein Y erstecken der 
Grabfelder n icht zu einem kiinstlerischen Erfordernis zu 
machen, verlangt er die V erschonung der G rabfelder selbst 
unter grofieren kiinstlerischen Gesiclitspunkten. Die vielen 
spitzen W egevereinigungen w irken kiinstlerisch-logisch 
storend und miissen deshalb verm ieden werden. Die friiher 
von ihm gegen das Cordes’sche P ro jek t erhobenen Vor- 
wiirfe, daB seine W egftihrungen in keiner W eise der topo- 
graphischen B odengestaltung angepafit und uniibersichtlich 
seien, w aren auch durch die heutigen A usfiihrungen des 
V orredners n icht w iderlegt oder en tk ra fte t.

D er Yorsitzende driickt den Hrn. J  ii r  g e n s und 
G r e l i  die Freude des V ereins aus iiber diese aufierordent- 
lich in teressante und m annigfache B ehandlung der kiinst- 
k rischen  Aufgaben in unseren Ohlsdorfer Friedhofsanlagen; 
er dank t w eiter der Friedhofs- und der Baudeputation 
dafiir, dafi sie durch O berlassung der w ertvollen Unterlagen 
uns diesen Genufi erm oglichten. —

Der Ruhrbezirkverein des „Vereins Deutscher In
genieure" feierte am 22. April 1922 sein 5 0 j a h r i g e s  B e 
s t e h e n .  Der R uhrbezirkverein h a t im Lauf der Jahr- 
zennte im K reis sem er Mitglieder Grofies fiir die E ntw ick
lung uer deutschen T echnik im Allgem einen und der 
Technik zwischen Rhein und Rulir im B esondem  geleistet. 
D avon gibt eine vom Yerein herausgegebene, hervorragend 
ausgesta tte te  Festschrift: „50 Jah re  Ingenieurarbeit
zwischen Rhein und Ruhr, 1872 bis 1922“ tiberzeugend 
K unde. Der Vorsitzende, D iplom ingenieur H u B m a n n  
von der Zeche Rheinelbe bei G elsenkirchen, gab bei der 
Versam mlung seiner Freude A usdruck iiber den AbschluB 
des deutsch-russischen H andelsvertrages, der den W eg frei 
mache fiir die W iederaufnahm e der H andelsbeziehungen. 
Der G eneraldirektor der Demag, Dr. R e u t e r ,  verbreitete 
sich iiber die Zusam m enarbeit in den Bezirksvereinen. P ro 
fessor B e c k m a n n  von der U niversitat K oln hielt einen 
V ortrag  iiber d i e  d e u t s c h e  W  a h r u n g. Jede  W ahrung 
sei gut, wenn sie fest sei. N icht auf die Hohe des Miinz- 
fuBes koninie es an, sondern auf die W ertbestandigkeit des 
Geldes. Der technische L citer der W asserw irtschaftliehen 
G esellschaft H annover, S taa tsb au ra t Professor F r a n -  
z i u s , sprach iiber n e u z e i t l i c h e  S c h l e u s e n  u n d  
H e b e v o r r  i c h t  u 11 g e n f ii r  K a n a l e .  Im Zusammen- 
hang m it der Ingenieurtagung w urden auf der W asserbau- 
und B innenschiffahrts-A usstellung V ortrage von B audirektor 
L i n k  vom  R uhrtalsperren-V erein  und vom  E ssener Bci- 
geordneten E h  1 g o t z  iiber den B a u  v o n  W a s s e r -  
k r a f t w e r k e n  und iiber die W o h n s i e d l u n g  d e r  
S t a d t  E s s e n  gehalten. —

Gartenheim-Baugenossenschaft der Angestellten und 
Beamten in Mannheim-Ludwigshafen. Hr. D ipl-Ing . E h l -  
g o t  z , je tz t B eigeordneter in Essen, sprach iiber 
„ W o h n u n g s f i i r s o r g e  n a c h  d e m K  r i e g “. Die 
fiir die K riegsw irtschaft charak teristischste  H aupterschei- 
nung auf dem W ohnungsm arkt w ar die W ohnungsknapp- 
heit, die sich nach K riegs-E nde erheblich verscharfte . Schon 
bis Ende 1918 w ar in ganz D eutschland mit einem Ausfall 
von etw a 800 000 W ohnungen zu rechnen. Die Lehren,
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che uns der K rieg  auf dem Gebiet der V ersorgung mit 
A a hrung und K leidung gegeben hatte , miifiten wir an- 
wenden, um noch in der Zeit der Kriegswirtschaft. die Be- 
fnedigung des W ohnbediirfnisses durch die Ubergangs- 
w irtschaft vorzubereiten, um, wie dort, moglichst bald den 
Beh am in  gs zu stand der F riedensw irtschaft zu erreichen und 
die P riva tw irtschaft w ieder in T atigkeit zu setzen. Die 
Rohstoffe, m it denen die W ohnungsfiirsorge im w eitesten 
Sinn arbeite t, sind: Geld, G rund und Boden, Baustoffe, 
Y erkehrsm ittel, menschliche und m aschinelle A rbeitskrafte. 
R echnet m an m it einer O bergangszeit von nur 5 Jaliren  
fiir die E in renkung der W ohnungsproduktion in norm ales 
Fahrw asser, so miifiten jahrlich 150 000 W ohnungen fiir 
den BeyOlkerungszuwachs und 160 000 W ohnungen zur 
allgem einen D eckung des A usfalles w ahrend des K rieges 
erstellt w erden. Das m acht bei einem K ostenansatz von 
damals 8000 M. fiir 1 W ohnung schon die Summę von 12,4 
Milliarden Mark aus.

Die W ohnungsbescliaffung auf w irtschaftlicher Grund
lage w ird nu r erreichbar sein, wenn ein mafiiger Zinsfufi 
verlangt wird. U nter diesem G esichtspunkt betrachtet, ist 
die W obnungsf rage eine K red itfrage fiir den H ersteller und 
eine Lohnfrage fiir den V erbraucher. Die vom W ohnungs- 
ausschufi des R eiehstages dam als vorgeschlagene Bereit- 
stellung von y2 Milliarde zwecks G ewahrung von Bauzu- 
scliiissen und billigen D arlehen sowie zur Bildung eines 
B iirgschaftsfonds w aren im V erh;iltnis zur Grofie der Auf
gabe unzureichend. Es wurde von den B undesstaaten und 
tJemeinden erw artet, dafi sie sich in gleichem Umfang wie 
das Reich an der A ufbringung von Mitteln fiir die Neubau- 
ta tigkeit beteiligen. F erner sollte der Kapitalzuflufi zum 
K leinw ohnungsm arkt dadurch v e rs ta rk t werden, dafi die 
V ersicherungstrager und offentlichen Sparkassen ihre Be- 
stande m oglichst in D arlehen auf W ohnungsbauten zu 
mafiigem Zinsfufi anlegen. Von W ichtigkeit is t die Bereit- 
stellung des erforderliehen Baugelandes. Bei der Abgabe 
des G em eindebaulandes miissen sich die Gemeinden eine 
soziale W ohnungspolitik  zur R ichtschnur nehmen. Grund- 
satzlich w ird an der B edingung der Baupflicht innerhalb 
kurzer Zeit festzuhalten  sein. Das E rbbaurech t w ird vor- 
aussichtlich eine N euregelung erfahren und m ehr ais bisher 
fiir die Y ergebung von Gem eindebauland beniitzt werden 
zur V erhinderung der Spekulation. Das W iederkaufsreclit 
findet aber bei der B evolkerung grofieres Y erstandnis ais 
das Erbbaurecht. Eine m ittelbare Forderung derW ohnungs- 
fiirsorge is t die ErschlieBung neuer W ohngebiete durch die 
Gemeinden. Die S tad t h a t es in der H and, durch den Um
fang des Strafienbaues einen angem essenen Y orrat von 
Baugelande zu schaffen. Besitzt die S tad t selbst groBere 
Flachen baureifen  G elandes, dann kann sie einer ungesun- 
den B au landspeku lation  entgegenw irken. Eine neue Aufgabe 
wird durch die Beschaffung und V erteilung der Stoffe fiir 
den Roh- und  A usbau der Gebaude erwachsen. Die Auf- 
teilung und Y erw endung miifite nach einheitlichen Gesichts
punkten fiir m oglichst grofie Bezirke geregelt werden. Die 
mit der L osung dieser A ufgaben betrau ten  Behorden miifiten 
preisregelnd einw irken, um einem Bauschwindel entgegen- 
zutreten. D as M iethaus w ird fiir Klein- und Mittelwohnungen 
niemals ganz auszuschalten  sein. Bei unaufgeschlossenem 
Baugelande ist es aber erw iinscht, dafi der Flachbau ais 
Regel angesehen wird.

W er soli nun W ohnungen nach allen Form en her- 
stellen? Die P riva tbau ta tigke it, die vor dem K rieg die 
W ohnungserzeugung bis zu 95 % besorgt hat, wird sich an 
der E rstellung von W ohnungen nicht in ausreichendem  
Mafi beteiligen konnen, weil die Y erteuerung  des Ba-u- 
geldes, die gew altige P reissteigerung  der Baustoffe und E r
hohung der A rbeitsloline eine G ewinnerzielung aufier- 
ordentlich erschw eren. Im m erhin w erden Beschliisse, wie 
sie z. B. der BiirgerausschuB Mannheim m it seinen Mafi- 
nahmen in der W ohnungs- und Bodenkreditfiirsorge faBte, 
anregend wirken. Die S tad te  w erden es sich angelegen sein 
lassen miissen, der P rivatun ternehm ung  w ahrend der Ober
gangszeit durch Friihbaupram ien u. dgl. w eiter entgegen 
zu kommen. Der w eitraum ige F lachbau im W eg der Pri- 
vatunternehm 'ung wird, w enigstens in den ersten  Jah ren  
nach dem K rieg, kaum  zu erhoffen sein. D urch gemein- 
niitzigen H auserbau mufi ein gew isser A usgleich gegeniiber 
der iibermafiig verteuerten  privaten  W ohnungserstellung 
versucht werden. Es w ird hierdurch bis zu einem gewissen 
Grad moglich sein, tro tz  voriibergehender B auteuerung 
die Mietpreise auf einem S tand zu halten , der dem spater 
eintretenden Abbau der B aupreise gerech t w ird. Zur 
raschen und zweckmafiigen D urchfiihrung der Siedelungs- 
aufgaben wird sich die G riindung leistungsfiihiger, gemein- 
niitziger Siedelungsgesellschaften mit groBerem K apitał, 
das von den S taaten, den S tad ten , der Industrie, dem 
Handel, den gem einnutzigen B augesellschaften, den Kirchen- 
gemeinden, verm ogenden Einzelpersonen und offentlichen,

an der V olksgesundheit interessierten K assen aufzubringen 
ist, empfehlen. Ais Aufgaben der G esellschaften kamen 
in F rage die Bodenbeschaffung und  -Erschliefiung fiir die 
Neusiedelung, die In itiative und Vorsorge fiir die notigen 
Bauunternehm ungen, die Aufnahme des notw endigen Kapi- 
tals. Die B autatigkeit selbst wiirde ihr nur in mafiigem 
Umfang zufallen. B esonderer W ert is t darauf zu legen, dafi 
die S tadte im Interesse der dauem den E rhaltung der Ge- 
m einniitzigkeit und des Ausschlusses der Spekulation die 
M ehrheit inbezug auf die Stam m einlagen erhalten. Die Ge- 
meinden werden Mafinahmen fiir die Forderung derbald igen  
W iederaufnahm e der p riyaten  B autatigkeit treffen miissen. 
D e r  E r t r a g s w e r t  d e r  H a u s e r  m u f i  d i e  E n t -  
s t e h u n g s k o s t e n  d e c k e n .  G eldbeschaffungs-,Boden- 
und Baukosten, sowie Mietpreise miissen so festgelegt 
werden, dafi w ir zu einem starken  E rzeugungszustand in 
der G esam tw irtschaft gelangen. So w enig w ir eine mafiige 
M ietpreiserhohung werden hindern konnen, so kraftvoll 
miissen wir uns gegen iibermafiige Steigerung wenden. 
D er rasche Abbau der B aukosten is t unerlafilich. Die Bau- 
vcrschriften miissen dem K leinhausbau erleichternde Be
stim mungen schaffen. Bisher haben die Bauordnungen 
system atisch die E inrichtung von Mietliausern begiinstigt. 
Li der U berspannung baupolizeilicher A nforderungen liegt 
ein w esentlicher Grund fiir die V erteuerung der WToh- 
nunaen. Die V erbilligung der W ohnungen kann weiter 
durch zweckmafiige O rganisation des W ohnungsbaues er- 
streb t werden. Die Erfahrungen, die die Handwerker- 
genossenschaften w ahrend des K rieges bei der Ubernahme 
grofierer Heereslieferungen gem acht haben, geben hier 
einen Fingerzeig. Durch die H erstellung im Grofien lassen 
sich nennensw erte Ersparnisse im E inzelgegenstand e r
reichen. Zu diesem Zweck is t eine groBere Einheitlichkeit 
der B autypen und Bauteile zu erstreben. Redner widmete 
dann im W eiteren der K riegerheim statten-Frage einige 
Ausfiihrungen. —

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Munster i. W.
Im „A rchitekten- und Ingenieur-V erein“ sprach am 6. M;irz 
1922 der Geh. O berbaurat Dr. S t i i b b e n  in zweistiindigem 
V ortrag  zu einem stattlichen  K reis von M itgliedern und 
G asten iiber den B a u  d e r  S t a d t  R o m  i m  A l t e r -  
t u m ,  i n d e r  p a p s t l i c h e n Z e i t  u n d  s e i t  1871. 
Aus dem A ltertum  w urden die verschiedenen Abschnitte 
der S tadtanlage und die monum entalen Bauten unter den 
Konigen, w ahrend der Republik und un ter den K aisern 
eingehend vorgefiihrt, nam entlich das Forum  Romanum 
und die K aiser-Fora m it ihren  Tempeln, Basiliken, Stand- 
bildern und sonstigen Prachtw erken, die Bauten auf dem 
K apitol, dem Palatin , Aventin, Calius, Esąuilin und 
Quirinal, im Marsfeld und jenseits desT iber. Sodann folgte 
die Besprechung des Zerfalls und der Z erstorung der an- 
tiken H errlichkeit im M ittelalter und der neuen glanzenden 
Bau- und V erschonerungstatigkeit in der Renaissance- und 
B arockzeit, besonders un ter den grofien Papsten  von 
Ju lius II. bis zu Sixtus Y. D ann kam  eine m useum sartige 
Stille und malerische E rhaltung des Bestehenden bis zum 
Einzug der Piem ontesen im Ja h r  1871. Die heutigen Ita- 
liener nennen ihre H auptstad t im Gegensatz zu dem antiken 
und dem papstlichen Rom die „Terza Rom a“ . Die grofie 
und schwierige Aufgabe, diese dritte  Daseinsepoche der 
Ewigen S tad t den beiden vorauf gegangenen Zeiten hoher 
Bliite einigermafien wiirdig zu gestalten, haben sie bisher 
nur Sehr unvoIlkommen zu losen verm ocht. Zwar ist bisher 
m anches Gute geschehen; aber mehrere neue Stadtteile, 
so derjenige auf den friiheren P ra ti di Castello und auf 
dem siidlichen Teil des Esąuilin, sind doch wegen der 
schem atisch-m onotonen Strafienanlagen und der traurigen 
Masse von M ietkasernen ein Bild kunstlerischen Unver- 
mogens, und die Zerstorung in der inneren S tad t durch harte  
Strafien-Erbreiterungen und riicksichtslose Durchbriiche 
haben den herben Tadel der Geschichts- und K unstfreunde 
hervorgerufen. Im Ja h r  1910 liefi die S tadtverw altung, an 
dereń Spitze der kunstfrem de Sindaco N a  t  h a  n  stand, 
einen neuen P i a n o  R e g o l a t o r e ,  Y erbesserungen im 
Inneren und Erw eiterungen nach auBen enthaltend, auf- 
stellen und zum BeschluB erheben. Von Neuem erhob sich 
der W iderspruch der A rchaologen, der K iinstler und der 
Presse. Der A ltbiirgerm eister von Brlissel, K arl B u 1 s , 
und der Y ortragende, dam als in Berlin, w urden nach Rom 
berufen, um durch ihr G utachten bessere W ege aufzu- 
zeigen. Uber die Ergebnisse dieser Berufung, die Y organge 
in den letzten  Jah ren  und die heutigen P iane und B estre
bungen zur U m gestaltung und E rw eiterung der Ewigen 
S tad t w ird der V ortragende an einem folgenden Vereins- 
abend sprechen. —

Im „A rchitekten- und Ingenieur - Y erein“ h ie lt am
3. April 1922 der Geh. O berbaurat Dr. S t i i b b e n  unter 
Y orfiihrung vieler L ichtbilder w ieder vor einem zahlreichen
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K reis von M itgliedem und Gasten den zweiten Y ortrag 
iiber „ d e n  B a u  d e r  S t a d t  R o m “. H atte der erste 
V ortrag  sich m it dem baulichen W erden des antiken und 
des nachm ittelalterlichen Rom unter den K aisern Augustus 
bis K onstantin , sowie unter den groBen Papsten  Sixtus IV. 
bis Innocenz X. beschaftigt, so verbreitete der Redner sich 
nunm ehr iiber die U m gestaltungen und Erw eiterungen der 
Ewigen S tad t seit der piem ontesischen Besitzergreifung im 
Ja h r  1870. Der museum sartige Zustand der S tadt, der seit 
der Mitte des 18. Jahrhunderts die K unstler, H istoriker und 
D ichter entztickt hat, w ar nun m it einem Schlag dahin. 
Dem KOnigreich Italien w ar die schwierige Aufgabe ge
stellt, aus dem altehrw iirdigen, ruhm vollen Rom unter 
Schonung der unermefilichen kunstlerischen und geschicht- 
lichen W erte die moderne H auptstad t eines groBen S taates 
zu machen. Manches Gute wurde geleistet: die Stadt- 
kanalisation, die hochwasserfreie Tiber-Regulierung, die 
Eisenbahn-Anlagen usw., aber w eit mehr Bedauerliches. 
Die riicksichtslosen Eingriffe in den alten Bestand, die 
protzigen N eubauten, die monotonen, neuen Stadtteile, 
alles das erregte den Unwillen der ganzen gebildeten W elt. 
Herman G r i m m  sprach m it Obertreibung, aber n icht mit 
Unrecht von der zweiten V ernichtung Roms durch die 
Romer selbst. Schon die hartlinigen hohen Ufermauern des 
Tiberflusses schneiden das malerische Bild der alten S tad t
teile unbarm herzig entzwei; der gute Zweck hatte  erreicht 
werden konnen ohne solche verunstaltende H arten. 
Sehlimmer noch sind einzelne Strafiendurchbriiche mit 
ihren den C harakter des Ganzen verletzenden Geschafts- 
hausern und Mietskasernen. Ferner man che neue FluB- 
briicke und das ganze traurige S tadtv iertel der P ra ti di 
Castello. Der grundlegende V iviani’sche Stadtbauplan ver- 
lor im Ja h r  1910 seine R echtskraft. E in neuer am tlicher 
P lan fiir eine U m gestaltung und auBere Erw eiterung der 
Ewigen Stadt, verfafit vom A rchitekten San Ju s t d i  T e u -  
l a d a ,  w urde besta tig t und veroffentlicht. E r erregte 
aufs Neue die offentlichen Einspriiche, besonders aus den 
K reisen der K unstler, A rchaologen und H istoriker. Der 
kunstsinnige Briisseler A ltbiirgerm eister K arl B u 1 s und 
der V ortragende wurden nach Rom berufen, um durch ihr 
G utachten und ihre Vorschlage die W ogen der Unzufrie- 
denheit zu beruhigen und neue R ichtlinien aufzustellen. 
Neue Vorschlage wurden nam entlich gem acht in der alten 
S tad t fiir die Umgebungen des Colonna- und des N avona- 
Platzes, fiir das Coronari-V iertel und die teilweise Auf- 
deckung der K aiserfora, fem er auBerhalb der aureliani- 
schen S tadtm auer fiir die neuen Yiertel, auf der hisherigen 
P iazza dA rm i und am Bahnhof S. P iętro, vor den Toren 
Pia, S. G iovanni und S. Pancrazio. Der K rieg  un terbrach 
den Gang der Entwicklung. Inzwischen aber scheint nach 
dem A bgang des zw ar politisch gew andten, aber kunst- 
fremden Biirgerm eisters N athan wirklich ein neuer, ge- 
sunder Geist in die romische S tad tbaukunst eingezogen zu 
sein. Der V ortragende erw ahnte die W erke des A rchitekten 
G a  1 a  s s i und der jiingeren K rafte G i v a n n o n i und 
P  i a  c e n t  i n i , besonders die N eugestaltung des antiken 
Forum  Boarium, die A nlagen eines H afens und Industrie- 
Viertels vor P o rta  San Paolo und den P lan  eines neuen 
Seebades ais K iistensiedelung beim alten Ostia. Uber die 
von Hiilsen stark  getadelte Durchfiihrung: der sogenannten 
„Passeggiata A rcheologica11 auf der antiken Monumental- 
zone vom Forum  Romanum iiber den Circus Maximus, an den 
Caracalla-Therm en vorbei bis zur a lten  Y ia A ppia laBt sich 
leider Riihmendes noch n icht mitteilen. — M.

W iirttem bergischer Verein fiir Baukunde. Die W inter- 
ta tigkeit des Vereins wurde am 1. Okt. 1921 durch die 
I I a u p t v e r s a m m l u n g  eingeleitet. An Stelle des er- 
k rankten  1. V orsitzenden eroffnete der stellvertretende Vor- 
sitzende, Hr. O berbaurat K u h n ,  die Versam mlung und er- 
teilte  dem Redner des Abends, Hrn. Reg.-Rat Dr.-Ing. 
E g e r  e r ,  V orstand der Topographischen A bteilung des 
S tatistischen Landesam tes, das W ort zu einem Y ortrag 
iiber: „ D i e  a m t l i c h e n  w i i r t t e m b e r g i s c h e n
K a r t e n w e r k e  u n d  d e r e ń  B e d e u t u n g  f i i r  d i e  
T e c h n i k 11. E ingehend betonte der Redner, daB in W iirt- 
tem berg von A nfang an die gesam te K artenherstellung in 
den H anden des S taates lag und m it Ausnahme der Reichs- 
karte  1:100000, die bekanntlich von m ilitarischer Seite 
ubernommen wurde, nur von einer einzigen Stelle, dem 
S t a t i s t i s c h e n  L a n d e s a m t ,  durchgefiihrt wurde. 
N ach V orzeigung verschiedener a lterer K arten, so von 
Sebastian Munster aus dem Ja h r  1544, von G adner 1589, 
von den beiden Schickhardt aus dem A nfang des 17. J a h r 
hunderts u. a. ging er auf die G riindung des S tatistisch- 
topographischen Biiros im Ja h r  1820 iiber, das ais erste 
Aufgabe die H erstellung des topographischen Atlasses 
1 :5 0  000 tibemahm . D ieser A tlas m it iiber 15 500 B lattern 
wurde im Ja h r  1859 fertig  gestellt und zeichnete sich durch 
groBe G enauigkeit aus. Leider sind die B latter heute zum

groBen Teil vergriffen und konnen unter den jetzigen Yer 
la ltn issen  nicht allgemein neu bearbeitet werden, dagegen 
werden einzelne B latter, und zwar in V ierfarben-Druck, neu 
herausgegeben. Im J a h r  1890 w urde die neue wiirttemb. 
Landesverm essung aufgenom men. T rotz erheblicher Wider- 
stiinde, nam entlich von m ilitarischer Seite, gelang es, diese 
Aufnahme durchzusetzen, wobei vor Allem Prof. H a m 
m e r ,  S tu ttgart, sich ein dauerndes V erdienst erw oiben hat 
Mit dieser neuen Landesaufnahm e ergab sich der Vorteil, 
daB gleichzeitig zwei neue K artenw erke geschaffen wurden, 
eine H Shenflurkarte 1 :2500 und eine H ohenkurvenkarte 
1 : 25 000. Nach E intragung  der Berichtigungen des Bezirks- 
geom eters in die einzelnen F lu rkarten  werden diese dem 
Topographen ais U nterlage fiir die H ohenverm essung ge- 
geben. Auf Grund dieser Feldaufnahm e w erden sodann die 
H ohenkurven eingezeichnet und, durch Zusammenstellen 
und photographisches V erkleinern auf den zehntenT eil, die 
H ohenkurvenkarten 1 : 2 5  000 hergestellt, die auf diese 
W eise eine groBe Scharfe und G enauigkeit erreichen. Durch 
alljahrliche Priifung der Aufnahmen jedes einzelnen Topo
graphen wird fiir P unktlichkeit und G enauigkeit der A r
beiten Sorge getragen. Um die K arten  dauernd auf dem 
Laufenden zu erhalten, ist die Mithilfe der technischen Be- 
hoiden geradezu unentbehrlich. Die in jedem  Ja h r  von den 
einzelnen Behórden erfolgenden Einw endungen werden auf 
einem besonderen Fortfiihrungsblatt eingetragen, spater im 
Gelande noch einmal erkundet und alsdann auf der Kupfer- 
platte  verbessert. D aneben wird ein M erkblatt gefiihrt fiir 
Anderungen, die nicht genau bekann t gew orden sind und 
denen vor einem N eudruck jedesm al noch besonders nach- 
gegangen werden muB. Bis je tz t sind etw a 20 B latter be- 
richtigt, die jeweils unten  hieriiber einen V erm erk erhalten. 
An w eiteren K arten  wurden vom Statistischen Landesam t 
hergestellt: Verschiedene U bersichtskarten des Schwab.
Albvereins, ferner der farbenprachtige geognostische Atlas
1 :50 000, der in den Jah ren  1859—93 fertig  gestellt wurde, 
aber leider heute zum groBen Teil vergriffen is t und nicht 
mehr nachgedruckt w erden kann, da die Steine wegen der 
Schw ierigkeit der A ufbew ahrung seinerzeit wieder abge- 
schliffen wurden. D agegen w ird das Land je tz t in geolo- 
gischer H insicht neu bearbeite t und es w erden ais Ergebnis 
dieser B earbeitung neue geologische K arten  1 :2 5  000 her
ausgegeben, die aber nach Lage der Dinge. nur nach und 
nach erscheinen konnen. Im Obrigen g ib t das Statistische 
Landesam t noch die m etereoloąischen K arten  heraus, sowie 
eine Reihe von Sonderkarten, die teilw eise auf besondere 
Bestellung angefertig t w erden. Besonderes Interesse erregte 
auch noch die V orfiihrung der neuen, in Munchen her- 
gestellten R eliefkarten, die vorziiglich ausgefiihrt sind, aber 
bei dem naturgemaB hohen Preis bloB fiir einzelne be
sondere Zwecke in B etracht komm en konnen.

In seinen D ankesw orten fiir den eingehenden und an- 
schaulichen V ortrag  betonte Hr. O berbaurat K u h n ,  daB 
wir in W iirttem berg m it der K artenherstellung  ganz be
sonders gu t daran  sind und dieserhalb von den anderen 
L andern m it R echt beneidet werden. — AnschlieBend hieran 
brachte er den G eschaftsbericht iiber das vergangene Ver- 
einsjahr zum Y ortrag, w oraus zu entnehm en ist, daB d?r 
M itgliederstand sich im Ja h r  1920— 21 bei 29 Neuaufnahmei: 
und 15 Abgangen durch Tod und A ustritt auf 352 gehobeu 
hat. Zu Ehren der 6 verstorbenen M itglieder: Rommel, Fein, 
v. Seeger, Schmid, Dobel, v. Beger erhoben sich die An- 
wesenden von ihren Sitzen. Die Y eranstaltungen des Jahres 
bestanden in einer H auptversam m lung, 11 Vereinsversamm- 
lungen m it Y ortragen und 5 Besichtigungen; ferner wurden 
ein Familien-, ein T heater- und ein m usikalisch-theatrali- 
scher Abend abgehalten. Mit dem „W urttem bergischen 
Diplom -Ingenieur-Verein“ w urde beziiglich der Beteiligung 
an den V ereins-V eranstaltungen ein Abkommen getroffen; 
im „V erband T echnischer V ereine“ is t der V erein durch 
Oberbaurat E u t  i n g und B iirgerm eister S i g  1 o c h ver- 
tre ten ; ferner is t die E inrichtung einer Technischen Presse- 
K orrespondenz zu erw ahnen, die der Tagespresse W issens- 
wertes aus unserem  A rbeitsgebiet in fachm annischer Be
arbeitung uberm itteln  soli. Ęs schlossen sich an der Kassen- 
bericht und der V oranschlag, vorgetragen  von H m . Reg.- 
Bmstr. M a u e r .  Mit R iicksicht auf den erhohtenV erbands- 
beitrag, sowie auf die allgem eine T euerung muBte der 
ordentliche M itglieder-Beitrag nunm ehr auf 32 M. erhoht 
werden, was von der Y ersam m lung einstim m ig genehm igt 
wurde. Ais E rsatz  fiir den ausscheidenden langjahrigen 
K assierer, Hrn. Reg.-Bmstr. S t  o r z, w urde Hr. B auam tm ann 
R u 6 ais Rechner gew ahlt. Sodann berichtete H r.O berbau
ra t K r ii u 1 1 e iiber den £uBeren V erlauf der diesjiihrigen 
A bgeordneten-Versam m lung in Heidelberg, der er m it Ober
b au ra t M. M a y e r  ais A bgeordneter des V erbandes bei- 
gew ohnt hatte. Mit dem herzlichen D ank des V orsitzenden 
an die V ortragsredner und alle in der V ereinssache ta tig  
gewesenen M itglieder schloB der inhaltreiche Abend. —
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