
Y e s t e  C o b u r g .  K a p e l l e ,  „ F i i r s t e n b a n "  u n d  „ S t e i n e r n e  K e m e n a t e . "

DEUTSCHE BAUZEITUNG
56. J A H R G A N G . ♦ N 2 40. * B E R L I N ,  D E N  20. M AI 1922.
* * * * H E R A U S G E B E R :  D R .-ING . h. c. A L B E R T  H O FM A N N . * * * *

Alle Kechte vorbehalten. — Fiir nicht verlangte Beitrage keine Gewilhr.

Der Wiederaufbau der Veste Coburg.
A rc h ite k t: G eheim er H o fb a u ra t P ro f. B odo E b h a r d t  in B erlin -G runew ald .

Y on  D r. A lb e rt H o f m a n n .
aus N r. 38.)
w ah ren d  die O stse ite  eine seh r s ta rk ę  B ew ehrung  in  der 
„H ohen  B aste i“ e rh a lten  h a t, d ie in drei A b sa tzen  h in te r 
e in an d e r g ew a ltig  a u fs te ig t u n d  v o n  E b h a rd t m it der 
S p itze  e ines groB en K riegssch iffes verg lich en  w ird . G e
g en  die m ogliche A ngriffsse ite  im  O sten  d u rch  die 
„H ohe B as te i“ , an  den  an d eren  S e iten  d u rch  die d rei 
iib rig en  B aste ien , sow ie au ch  d u rch  die s te il ab fa llen d en  
S eiten  des B erg es gesch titz t, e rheben  sięh  n u n  nach  dem  
L ag ep lan  au f S. 225 d ie  W ohn- u n d  W ir tsch a ftsb au ten , 
sow ie die S am m lu n g sb au ten  d e r Y este , die sich um  zwei 
H ofe lag e rn , um  den  dem  H au p t-E in g a n g  zu r V este  zu 
n a c h s t lieg en d en  auB eren  H of u n d  um  d en  v o n  ihm  
d u rch  e inen  F liig e lb au  u n d  eine M auer g e tre n n te n  inne- 
re n  H of. D er B ering  is t d u rch  zw ei E in g a n g e  zug an g - 
lich, e inen  schon  la n g e  n ic h t m eh r b en u tz ten  im  W esten , 
d e r iiber e inen  je tz t  v ersch w u n d en en  R in g g rab en  d u rch  
e inen  la n g e n  T u n n e l in  den  in n e ren  H of ftih rt. D er 
zw eite  E in g an g , d er a lte re  u nd  n och  h eu te  b en u tz te , ge- 
le ite t den  B esucher d er Y este  z u n a c h s t d u rch  d re i T or- 
b a u te n , in  d enen  sich g le ichsam  die w esen tlich s ten  B au- 
p erio d en  d e r h e u tig e n  V este  v e rk o rp e rn , w e ite r  iiber ein 
k le in es  V o rw erk , d an n  m itte ls  e iner je tz t  s te in e rn e n  
B riicke iiber den  G raben  zu e inem  m it W ap p en  u nd  
T ro p h aen  geseh m iick ten  B a ro ck to r , w e ite rh in  d u rch  ein 
R e n a issa n c e to r in  der zw eiten  R in g m au er, d a n n  d u rch  
e inen  lan g en , ste il a n s te ig en d en  T o rw eg  u n te r  g o tisch en  
B ogen  h in d u rch , zw ischen  d en en  n o ch  ein F a llg it te r  
h a n g t, in den  o stlich en  o d e r auB eren  H of. H ier b e s ta n d  
ehem als au ch  eine Z ugb riicke , v o n  d e r noch  eine Zeich-
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(F o r tse tz u n g  
e r B erg , au f dem  die V este  e r
b a u t is t, sp r in g t au s  dem  H iigel- 
la n d  w e it in  e ine groBe T a lm u ld e  
v o r. E r  w ird  an  zw ei S e iten  von  
d e r I tz  um flossen  u n d  is t an  der 
d r i t te n  S e ite  d u rch  e in  b re ite s  u n d  
tie fe s  T a l v on  den  n ach sten  Hii- 
g e ln  g e tre n n t, d ie  er iib e rra g t, 
sodaB  d ie  B u rg  h o h er lieg t a is  die 
g e sa m te  U m gebung . G egen  die 

S tad t fa llt d e r  B erg  sa n f t ab  u n d  is t  m it d en  h e rr lic h s ten  
A nlagen b ed eck t, d ie  sich  b is in  den  S ch loB garten  er- 
strecken , m it dem  sie d u rch  eine  b o g en g eg lied e rte  
B oschungsm auer u n d  d u rch  T rep p en -A n lag en  beider- 
seits e iner d re ib o g ig en  A rk a d e n h a lle  v e rb u n d e n  sind. 
N ur an  der schm alen  O stse ite  h a n g t d e r B u rg b e rg  m it 
dem iib rigen  G eb irge  zusam m en ; a b e r au ch  h ie r tre n n t 
an der sch m als ten  S te lle  ein  tie fe r  E in sc h n itt d ie B urg  
von der U m gebung. So s c h a u t die a lte  V este  v on  iso- 
lie rte r H ohe a is  d ie  K ro n e  F ra n k e n s  w e it h in au s  in das 
schone B erg land .

Die G rund fo rm  d e r g e sa m te n  A n lag e  is t, w ie s te ts , 
unregelm afiig  u n d  schlieB t sich  d en  F o rm en  d e r B erg- 
kuppe an. Sie w ird  g e b ild e t d u rch  Z w in g erm au ern , die 
schon v o r 1500 n a c h w e isb a r s ind  u nd  die, u rsp ru n g lio h  
durch  n eun  a lte  R u n d tu rm e  v e r s ta rk t ,  d en  B ering  ein- 
form ig einschlieB en. O ber d iesen  K e rn b a u  tr e te n  im  
W esten  u nd  im  S iiden  d re i B astio n en  v o r: nach  W esten  
die B aren-B aste i, n a c h  S iiden  d ie  b e id en  S iid -B aste ien ,



G r u n d r i B  d e s  „ F i i r s t e n b a u e s 1 
u n d  d e r  „ S t e i n e r n e n  K e m e n a t e 1

K o n g r e B b a u .

H o  h c s H a u s  
m i t

O f f e n t l i c l i e r
G a s t w i r t s c h a f t

u n d
G a s t  e - H  a u s.1

n u n g  a u s  dem  le tz ten  
D ritte l des 17. Ja h r-  
h u n d e rts  v o rh a n d e n  ist. 
Zu b e id en  S e iten  der 
su d lich en  T o ran la g e  
w u rd en  in  d e r Z eit der 
H o ch ren a issan ce  zwei 
d re ieck ig e  B astionen  
vo n  h o h e r S chonheit er- 
r ic h te t ,  oben  m it einem  
w ohl g e fo rm te n  Schil- 
d e rh a u s  a u s  S andste in  
g e k ro n t, a u f  d e r vor-
d e ren  S e ite  m it einem  
h e rr lic h  m odellie rten  
W ap p en , S ach sen  und 

T h iiringen  d a rs te lle n d , g esch m iick t.
W as h a t  n u n  um  1500, um  d ie  Z eit, aus 

der w ir die e rs te n  d u rch  d ie  W irk lich k e it be- 
leg ten  N ach rich ten  v on  d e r  Y este  haben,
au f d ie se r an  G eb au d en  b e s ta n d e n ?  D ie P eter- 
P au ls -K ap e lle  k o n n te  d am als  schon  au f ein  ehr- 
w iird iges A lte r  zu ru ck  b lick en ; a u c h  d e r  G rund- 
s to ck  des heu tig en  F iirs te n b a u e s  w a r schon seit 
rom an ische r Z eit h ie r v o rh an d en . D as „H ohe 
H au s“ w a r eben n eu  e rr ic h te t o d e r d och  w ieder 
h e rg e s te llt, die Z w inger w aren , w ie eine aus 
dem  J a h r  1553 stam m en d e  H an d sk izze  zeigt, 
d u rch  neun  R u n d tiirm e  v e r s ta rk t ,  w elche den 
h eu te  noch  e rh a lte n e n  5 M auertiirm en  ent-
sp rachen . E b h a rd t n im m t n ic h t an , daB vor
d ieser Z eit e ine se lb s tan d ig e  B astio n  e rrich te t 
g ew esen  sei. D er a b g e b ra n n te  F iirs ten b au  
w urde  b e re its  im  fo lg en d en  J a h r  w ied e r auf- 
g e b a u t u nd  d tirfte  1504 v o lle n d e t w o rd en  sein.

A uf e inen  gew issen 
R e ich tu m  d e r  inneren 
A u ss ta ttu n g  laB t die 
T a tig k e it des T ischlers 
K a sp a r  schlieB en, der 
d ie  m ittle re  S tube  „bei 
d en  o b eren  G em achern“ 
ta fe lte  u nd  an „ th u r  ge- 
w a n d te “ a rb e ite t . In 
d e r T a t sind  zahlreiche 
schone  T isch le ra rbe iten  
au s  je n e r  Z eit vorhan- 
den . A us den  ersten 
J a h rz e h n te n  des XVI. 
J a h rh u n d e r ts  sind  zahl
re iche  E inze lnach rich ten  
iiber d ie  G ebaude der 
Y este  e rh a lte n . Lucas 
C ran ach  w ird  zu jener 
Z eit a is  W iederher- 
s te lle r  d e r „zw eien 
a p o s te ln  p e te r  u n d  pauls 
B ilder u fm  S lo sse“ ge- 
n a n n t. A us e in e r G laser- 
re ch n u n g  vom  J a h r 1517 
e rg a b e n  sich folgende 
B eze ich n u n g en : „groBe 
H o ffs tu b en “ , „K y rch e“, 
„ e ss ig s tu b e n " , „schw art- 
ze th u rm “, „ fiirs tin  ge- 
m a g “ , „ sa v e r  m ilchs 
s tu b e n “ , „packhaus 
(B ack h au s)“ , „H ofstu- 
b en “ , „ c a n tz le y “ , „stub- 
le in  bei dem  M arsta ll“ , 
„ h a u sv o g ts  s tu b en “ , 
„ sc h n e y d e re y "  usw . In 
e in e r H afner-R echnung  
je n e r  Z eit w erden  ge- 
n a n n t „ Ju n g ę  H em  
s tu b e n “, w ie E b h a rd t 
g la u b t, e ine  S tube  fiir 
den  B ru d e r des K ur- 
fiirs ten , u n d  „u n tre  Hof-
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stuben“ . In  einem  B e rich t e ines R eisem arsch a lls  an  den  
K urfiirs ten  w erden  zah lre iche  w e ite re  R au m e  d e r  B urg  
genannt.

1519 w ird  eine B ad estu b e  bei d e r K y rch en  m it einem  
„aw sziehe s tiieb le in“ , d a rin  e in  K ache lo fen , g e n a n n t; 
die Zim m er seien  zu ta fe ln . D ie N ach rich ten  bezeug-en. 
daB die re ichen  W o h n b a u te n  d e r B u rg  a u c h  in  d er T a t 
benutzt w urden .

1531 w u rd e  d an n  in fo lge d er u n m h ig en  Z e iten  a u f  dem  
L a n d ta g  zu  T o rg au  eine  w e ite re  B efestigunsr d er S ta d t 
u n d  des Sch losses C obu rg  besch lossen . D ie B urg  v e rlie r t 
n un  ih ren  C h a ra k te r  a is  lan d esflirs tlich e  R esidenz. 1541 
v e rle g te  K u rfiirs t Jo h a n n  E rn s t seine R esidenz  in  d ie  
S ta d t C oburg , w o er die E h re n b u rg  e rb au te . Im  Schm al-. 
k a ld isch en  K rieg  fiel au ch  d e r V este  C ob u rg  eine R olle 
zu. D ie W erk e  d er Y este  un d  der S ta d t w u rd en  d u rch  ein

H a u p t s e i t e  d e s  F i l r s t e n b a u e s  g e g e n  S u d e n

N o r d s e i t e  d e s  F i l r s t e n b a u e s .

Zudem  b o t d ie  V este  C ob u rg  im  B a u e rn k rieg  dem  
frank ischen  u n d  dem  co b u rg isch en  A del e ine sichere  
Zuflucht u nd  den  F iirs te n  e inen  s ta rk e n  R iic k h a lt in der 
B ekam pfung  des A u fs ta n d e s . In  d as  J a h r  1530 fa llt 
der sechsm onatliche  A u fe n th a lt M artin  L u th e rs  a u f  d er 
V este. E r  s c h re ib t a n  M elanch ton : „D as  2’rofie Gp- 
baude, das a m  Sch losse  h e rv o r ra g t, is t  m ir ganz lich  
eingeraum t u n d  ich  h ab e  den  Sch liisse l zu a llen  Ge- 
m achem .“

In  den  n& chsten J a h r e n  v o llz ieh t sich  n u n  eine  grofie 
V eran d eru n g  in  den  G esch icken  d e r Burg;. E s  en t- 
schied sich d ie  U m w an d lu n g  d er B u rg  in  e ine F e s tu n g ;

g rofies A u fg eb o t v e rs ta rk t , w as d en  M ark g ra fen  A lb rech t 
a b g e sc h re c k t zu h a b e n  sche in t, e inen  A ngriff zu  w agen . 
D ie E rfa h ru n g e n  des S ch m alk a ld isch en  K rieg es  v e ran - 
la fiten  1552 au f 1553 neu e  B a u te n  au f d e r Y este , d a ru n te r  
w ohl die „H ohe B a s te i“ . E s  h a n d e lt sich  au ch  um  die 
u m fan g re ich en  B au ten , die d u rc h  d ie  Y e rleg u n g  des 
E in g a n g e s  v o n  d er S iid o stse ite  a n  d ie  W estse ite  e rfo r
d e rlich  w u rd en  u n d  die d e r in  A lten b u rg , W eim ar, G o th a  
usw . ta t ig  g ew esene  N ik o lau s G r o m a n n ,  e iner der 
e rfa h re n s te n  u n d  b e k a n n te s te n  M eister d e r  B a u k u n s t 
d e r  d am a lig en  Z eit, le ite te . —

(F o r tse tz u n g  fo lg t.)
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Die Farbę in
ie Y ersuche des S ta d tb a u ra te s  von M agde
burg , A rch itek t B runo T  a  u t , die H auser 
d ieser S ta d t m ehrfarb ig  anzum alen , h a t  auch  

an d e rw arts  gleiche B estrebungen  ausge lo st, 
u nd  so sehen  w ir schon  je tz t einige un d  

w erd en  in  w en igen  J a h re n  noch  m ehr b u n te  H au se r in 
u n se ren  S tad teb ild em  an tre ffen . Y erschonert ko n n en

der Architektur.
fa rbenb lind  sind), die fa rb ig e  A u ssch m u ck u n g  der 
A uB enseiten  d e r H au se r v o rnehm en . A u s  A bbildungen  
zu schlieBen, w elche in  il lu s tr ie r te n  W ochensch riften  
nach  P h o to g rap h ien  a n g e fe r tig t w o rd en  sind , scheinen 
ab er se lb st in  dem  u n te r  der L e itu n g  des A rch itek ten  
T a u t s teh en d en  M agdeburg  fu tu ris tisc h e  u n d  kubisti- 
sche M alereien  d ie  H au se rfa ssad en  zu v e r„ sch o n e rn “ .-

die S ta d te  d u rch  d e ra r tig e  b u n te  F a rb en an s trich e  
ab e r w oh l n u r d an n  w erden , w enn  w  i r  k  1 i c  h  e 
K  ii n s 1 1 e r , d ie bau tech n isch  —  u n d  v o r A llem  tek to - 
nisch  —  geb ild e t sind  u nd  F a rb en s in n  haben  (n icht
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e d iese n euen  M alereien  u n d  A n s tr ich e  w erden , wie 
lu  ier, m  K a lk - u n d  O lfarben  au sg e f iih r t un d  es ist

i a - e!"i,ZU i 0 , ’ (̂ °  M alereien , w elche  k e ine  k iinst-
n sc  e B ed eu tu n g  hab en , nach  ih re r  Y erdunkelung



durch die W itte ru n g  n ic h t w ieder, oder w enn , w en ig stens 
in k l i n s t l e r i s c h e r  W eise h e rg e s te llt  w erden .

DaB au f die e tw a  25 J a h re  a lte  M ode des g rau en  
E inerleies u n se res  S ta d tb ild e s  w ied e r fa rb en freu d ig e  
ŚtraB enbilder fo lg en  w erd en , is t ja  re c h t erfreu lich ; es 
is t daher v ie lle ich t a n g eb rac lit , e inen  k u rz e ń  O berb lick  
auf d ie  F a rb e n fre u d ig k e it d e r B au m e is te r  u n se re r  d e u t
schen V e rg an g en h e it zu w erien . D ie H o lzb au te n  d e r 
a lten  G erm anen  w a ren  s ich e r b em alt, w enn  d a v o n  auch  
keine S puren  au f un s g ek o m m en  sind. A uch  aus der 
rom anischen u n d  d e r g o tisch en  Z eit sind  e igen tiiche  
F arb en d ek o ra tio n en  d e r A uB enseiten  d er H au se r m cn t 
mehr v o rh an d en , n u r au s  den  M alereien  in  den  
Schriften  d er M onche, sow ie au s  m an ch e n  L iedern , au s 
den N am en h e rv o r ra g e n d  g e sch m iick te r B au te ile  z. B. 
„G oldene P fo r te “ usw ., d a rf  m ail schlieB en, daB die 
B auten  des M itte la lte rs , w en ig s ten s  in  den  besonders 
hervo rzuhebenden  T e ilen , a n  E in g a n g e n , E rk e rn  usw . 
farb ig  g e sch m u ck t w aren . T riff t m an  d o ch  auch  h eu te  
noch an  ve rsch ied en en  S te llen , e tw a  den  H oh lkeh len  
der P o rta l-  u n d  d e r  F e n s te ru m ra h m u n g e n , b laue  u nd  
ro te  F a rb sp u ren . D er V e rfa sse r des „ jiin g e ren  T itu re l“ , 
A lbrech t von S ch a rfen b erg , h a t  in  se iner B eschre ibung  
eines idea len  G o tte sh au se s  n ic h t n u r  d ie  B ildw erke , 
selbst die au s  d en  k o s tb a rs te n  S to ffen , a is fa rb ig  be- 
handelt an g eg eb en , sodaB  sie v o n  einem  u n e rfah ren en  
M enschen fu r  leb en d ig  g e h a lte n  w erd en  k o n n ten , son
dern er g ib t au ch  fiir die A u ssch m iick u n g en  usw . an : 
„Die R eben  s ta rk  v o n  G olde w aren  iib e rg riin e t.“

Die B ildw erke , m it d en en  un se re  V o rfah ren  ih re  
K irchen, P a liis te , G a rte n  usw . schm iick ten , w aren  
farb ig  un d  es h a t  d ie  k a th o lisch e  K irche  d am it ih ren  
G o tteshausern  ein s icherlich  feierliches A n seh en  zu er- 
ha lten  gew uB t, d as  d o r t v ie lfach  oder im m er feh lt, wo 
heu te  der vom  K opf b is zum  FuB weiBe oder gelbe 
A postel o d e r E n g e l v o r  fa rb ig em  H in te rg ru n d  steh t.

D iese F a rb e n f re u d ig k e it des M itte la lte rs  w u rd e  auch  
tro tz  a lle r A n fe in d u n g en  d u rch  ita lien isch e  K u n st- 
ge lehrte  in die d eu tsch e  R en a issa n c e z e it h in tib er ge- 
re tte t; es s ind  h ie r in  e rs te r  L in ie  d ie  H olz- un d  F ach - 
w erkbau ten  M itte ld eu tsch lan d s , w elche  d ie  ehem alige 
F a rb en p rach t, w enn  au ch  s ta rk  verb laB t, b is au f unsere  
Z eit g e re t te t hab en . A b e r w as is t so n s t v o n  d e r  F a rb e n 
p rach t u n se re r m itte la lte r lic h e n  u n d  R en a issan ceb au ten  
tibrig geb lieben? D as re iche , „ g o ld e n e “ A u g sb u rg , dessen  
StraBen n ic h t n u r im  a rc h ite k to n isc h e n  G erippe fa rb ig  
w aren, so n d ern  d e re ń  b re ite  M auerflachen  G em alde 
schm iickten , h a t  u n s  v o n  a lle r  d ie se r fr iiheren  fa rb ig en  
S chonheit n ich ts  h in te r la s se n  a is  e ine „ E rin n e ru n g “ . 
D ieser F a rb e n fre u d ig k e it fo lg te  eine lan g e  Z eit g rau e r 
E in ton igke it, d ie  noch  d a d u rc h  b e fo rd e rt w urde , daB 
die m itte la lte r lich en  B a c k s te in b a u te n  iib e rtiin ch t w urden .

E rs t im  v o rig en  J a h rh u n d e r t ,  v ie lle ich t schon  u n te r  
Schinkel, w ag te  sich  d ie  F a rb ę , w enn  a u c h  n u r ver- 
stohlen, w ieder a u f  d ie  S traB ense ite  d e r H auser. M an 
versah  G esim se, P ila s te r  u n d  F e n s te rb riis tu n g e n  m it fa r 
bigem  A n strich ; ein  so lch er B au  is t F ranzosische-S traB e  
33 in B erlin , d essen  A n s tr ic h  H e rb s t 1869 o d er F riih - 
jah r 1870 u n te r  B la n k e n s te in ’s L e itu n g  e rn e u e r t w urde .

Mit d er W7ie d e rb e leb u n g  des B ack ste in b au es , 
nam en tlich  n a c h  Y o llen d u n g  des B erlin er R a th a u se s , 
und in fo lge d e r  H e rs te llu n g  v o n  he llfa rb ig en , w e tte r -  
b estand igen  Z ieg e ls te in en , in fo lge  d e r  H e rs te llu n g  a lle r 
m oglichen A rte n  v o n  G lasu ren , n am en tlich  d u rch  
F ried en th a l in T sch au ch w itz , H erse l in  U llersdorf, 
V illeroy & B och in  M erzig, y e rs u c h te n  sich  au ch  die 
A rch itek ten  in  d er B e n u tz u n g  d ie se r n eu en  B austo ffe . 
Die e rs ten  B eisp iele  d ie se r A rt sind  d as  W o h n h au s  von

F rie d e n th a l in  d e r  L ennee-S traB e in  B erlin  v o n  den  
A rc h ite k te n  G r o p i u s  & S c h m i e d e n ,  d a s  eh e
m alige  F ried rich -W erd e r’sche  G ym nasium  in  d er D oro- 
theen -S traB e  in  B erlin , d essen  A rc h ite k t H. B 1 a  n k  e n -  
s t e i n  w ar, das P o s tfu h ra m t in  d e r O ran ien b u rg e r 
S traB e des A rc h ite k te n  S c h w a t l o ,  sow ie d a s  P a la is  
P rin g sh e im  in  d e r W ilhelm -S traB e in  B erlin  d e r A rch i
te k te n  E b e  & B e n d a .  D iese G ebaude, sow ie die 
zah lre ich en  a n d e ren  in  B ack ste in  e rr ic h te te n  G ebaude, 
h a b e n  i h r e  u r s p r i i n g l i c h e  F a r ’b e  u n d  
A u s s c h m u c k u n g  b e  h  a l t e n .  A n d ers  is t es 
a b e r  m it den  iib rigen  fa rb ig en  A u sschm iickhngen  im 
AuBern d e r H auser. D as oben  e rw ah n te , d e r  G o th ae r 
F e u e rv e rs ich e ru n g sb an k  ais B erlin e r H eim  d ienende 
H aus ze ig t n u r  noch  schw aohe S p u ren  d e r fr iihe ren  
B em alung . D ie b ed eu te n d en  M alereien  am  B ie rp a la s t 
S p a ten  in  d er F ried rich -S traB e des A rc h ite k te n  G abriel 
S e i d  1 in  M iinchen sind  verb laB t, ebenso d ie  M alereien  
am  T h e a te r  des W esten s u n d  der W o h n h au se r in  d e r 
C arm er-S traB e zu C h a rlo tten b u rg  des A rc h ite k te n  B ern 
h a rd  S e h  r  i n  g< A lle d iese M alereien  sind  te ils  m it 
dem  P u tz  abgefa llen , te ils  u n ansehn lich  gew orden , w ie 
zah lre iche  an d e re  ahn liche  M alereien  v o n  G roB-Berlin.

A uch  d ie  S g ra ffito -D ek o ra tio n , w elche m it d e r 
s te ig en d en  B a u ta tig k e it im  D eu tsch en  R eich  n a c h  dem  
K rieg  v o n  1870/71 w ieder v e rsu c h t w urde , h a t  unserem  
W e tte r  n ich t S tan d  g eh a lten . D ie Y ersuche  in  B erlin , z. B. 
a n  d e r K u n stsch u le  in  d e r  K lo ste r-S tra fie  vo n  M artin  
G r o p i u s ,  a n  einem  W oh n h au s in  d e r K urfiirs ten - 
S traB e v o n  H ugo L  i c h  t , h ab en  k e in en  B estan d  g eh ab t; 
ebenso w en ig  w ie das groB te S g raffito -G em alde  der 
N eu ze it d iesse its  d e r A lpen , nam lich  d e r  F iirs ten zu g  an  
d e r M auer des Sch losses zu D resden  in  d e r A iigustus- 
S traB e, das- v o r e tw a  20 Ja h re n , nachdem  es v e rfa llen  
w ar, d u rch  eine M alerei au f T o n p la tte n  v o n  d e r S ta a t l i 
chen  P o rze llan -M an u fak tu r zu MeiBen e rse tz t w orden  ist.

W eit besse r a is d ie  M alereien  au f P u tz  h ab en  sich 
d ie M o s a  i  k  e n  g eh a lten , die auch  in  B erlin  an  
e in igen  S te llen  zu r A u ssch m u ck u n g  des A uBeren der 
H au se r h e ran g ezo g en  w o rd en  sind. A is so lche allge- 
m ein  b e k a n n te n  M osaiken in  B erlin  s ind  zu erw ah n en : 
die F rie se  am  P a la is  P rin g sh e im  in d e r W ilhelm -S traB e, 
d ie m usiv ischen  D a rs te llu n g e n  am  K u n stg ew erb e - 
M useum  in  d er P rin z  A lb rech t-S traB e, a n  d er Sieges- 
sau le  u nd  am  G esch aftsh au s d er L eb en sv e rs ich e ru n g s- 
g ese llsch a ft N ew  Y o rk  in  d er W ilhelm -S traB e, E ck e  
L eipziger-S traB e, d er A rc h ite k te n  K a i s e r  & v o n  
G r o B h e i m .  E s w are  w iin schensw ert, w en n  die 
F eu e rw eh r eine nach tliohe  O bung a n  g e n a n n te r  E ck e  
ab h ie lte  u n d  u n te r  m afiigem  D ru ck  m it re inem  W asse r 
d en  S tau b , d e r au f den  M osaiken lieg t, ab sp ritze n  w urde .

A us dem  V o rs teh en d en  u nd  au s  zah lre ich en  an d e ren  
B eispielen , die be lieb ig  v e rm e h rt w erd en  k o n n en , die 
a b e r je d e r A rc h ite k t in  seinem  W o h n o rt od e r in  d essen  
N ahe le ic h t e rg an zen  k an n , e rg ib t sich, daB in  unserem  
K lim a k e in e  M alerei au f M orte lpu tz  b e s ta n d ig  is t, daB 
es a lso  e rfo rd e rlich  is t, um  eine b e s tan d ig e  fa rb ig e  
W irk u n g  zu e rh a lten , zu d en  k e r a m i s c h e n  
F  a  r  b e n  zu g re ifen , zu w elchen  auB er d en  ver- 
sch ied en fa rb ig en  B ack ste in en , d en  v e rsch ied en fa rb ig en  
u n g la s ie r te n  u n d  g la s ie r te n  T e rra k o tte n , d en  M osaiken
u. dgl. v o r  A llem  au ch  d ie  T o n p la tte n  g eho ren , die 
te p p ic h a rtig  b eh an d e lt, zw ischen  d as  a rch itek to n isch e  
G erippe d e r F a ssa d e  e in g e leg t, gan z  b ed eu te n d e  W ir- 
k u n g e n  heiw orb ringen  k o n n en . In  d e r A n w en d u n g  ver- 
sch ied en fa rb ig e r T e rriako tten  s te h t den  A rc h ite k te n  noch  
ein  w e ites  F e ld  fiir B e ta tig u n g  offen. —

K . D ii m m 1 e r.

Ausstellung uber farbige Architektur in Glauchau.
Yon P rofessor Dr.-Ing. H erm ann P  h 1 e p s in Danzig.

der Gewerbeschułe un tergebrachte A usstellung betra t, kam  
mir jenes Erlebnis w ieder in E rinnerung; w ird die breite 
Masse der B esucher von diesem von Hrn. S tad tbaud irek to r 
G e d s c h o l d  in verdienstvollster W eise ausgestalte ten  
U nternehm en abriicken wie dam als mein G egenredner?

T rotz ihres knappen Umfanges b ie te t sich hier so viel 
A nregendes und Belehrendes, dafi sich J e d e r  bei redlichem  
W illen tiber die aufgew orfene F rage  ein U rteil zu bilden

ls S tuden t h a tte  ich einmal m it einem alteren  
K ollegen eine lebhafte U nterhaltung iiber 
A rchitektur, w ahrend der ich den Namen 
meines hochverehrten  Lehrers Carl Schafer 
inś T reffen fiihrte. „W as —, das is t der 
Mann, der w irkliche Steine anpinselt.“ Mit 

diesem Ausruf w urde unser G esprach plotzlich abgebrochen 
und ich keines W ortes m ehr gew iirdigt. Ais ich die in
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verm ag. Gleich neben dem E ingang ist Baum ann’s Farben- 
tonkarte  nach dem System P rasę zur Schau gestellt, die
1359 Farbentone in  iibersichtlicher Ordnung gereih t zeigt. 
Leicht und rasch lassen sich mittels ihr gesuchte Tone 
finden, sowie zu Harmonien — selbst un ter Zuhilfenahme 
der Ostwald’schen Theorie — yereinen. Daneben erregen 
Tafeln iiber Farbenhygiene, welche Studienrat S t a r k ę  
vom „Landesverband Sachsen der deutschen Gesellschaft 
fiir L icht und Farbenforschung“ e. Y. Munchen ausgestellt, 
die A ufm erksam keit des Beschauers. U nter Beigabe von 
Beschreibungen w ird iiberzeugend yeranschaulicht, in 
w elcher W eise die verschiedenen Farbentone unser Seelen- 
leben beeinflussen konnen. Man komm t beim V ersenken 
in dieses neue Forschungsgebiet ganz von selbst auf den 
Gedanken, aus den enthiillten Geheimnissen Nutzen zu 
ziehen und sie so, wie es aus einem gesunden Empfinden 
auch unsere Y orfahren bis zum beginnenden 19. Ja h r
hundert taten , in unserer Umgebung spielen zu lassen. An 
der nachstgelegenen Scheerwand uberraschen einige Bilder, 
bei denen das eben im Stillen Gewiinschte in die T a t um
gesetzt w orden ist. H ier ha t Gedschold — ein meister- 
hafter Gedanke — einige in W irklichkeit in trostlosen 
Schmutztonen briitende StraBenbilder von Glauchau farbig 
bekleidet, ummalen lassen. Es sind Skizzen von Professor 
C. A. K r u g e r  und K unstm aler K r i i g e r - M e r b t ,  
beide in Dresden, von denen die des ersteren  der Theorie 
Ostwalds folgen, die des letzteren, lebhaft und frisch 
wirkenden, nach eigenem Empfinden w iedergegeben wurden. 
W en diese D arstellungen nicht iiberzeugen, der bedarf 
noch eines groBen Aufwandes zur Zuriicklauterung zum 
urspriinglichen Fiihlen. Ein farbiges Lichtbild des von 
Dipl.-Ing. Ju l. H o f a c k e r  und K laus H o f f m a n n  be- 
m alten alten Giebelhauses vom M arktplatz in S tu ttg a rt m it 
griinen Flachen und roten Gliederungen nim mt auf den 
ersten  Blick gefangen und laBt fiihlen, in welchem hohen 
MaB einem Farbenanstrich veredelnde W irkung inne- 
wohnen kann.

Mit am lebhaftesten dilrften die zahlreichen Entwiirfe 
fiir Bemalungen von alten und neuen W ohn- und Ge- 
schaftshausern, offentlichen Gebauden, V erkaufsstanden, 
Transform atorenhausern usw., welche der M agdeburger 
S tad tbaurat Bruno T a  u t  ausgestellt hat, die Aufmerksam
keit auf sich ziehen. Von dem der strengen plastischen 
A rchitektur folgenden, rot-weiB bem alten alten  R athaus zu 
Magdeburg, das kostbarste Stiick der Ausstellung, bis zu 
den m it expressionistischem Ornament iiberwucherten 
K leinarchitekturen laBt er alle R egister farbiger Aus- 
drucksm oglichkeiten spielen. Aus dem Vielerlei der Ge
danken, die sich hier offenbaren, erkennt man sehr bald, 
daB fiir die Architektur-Bemalung, im GroBen betrachtet, 
eigentlich dieselben Regeln gelten, wie fiir die plastische 
A rchitektur. Auch hier gefallen uns jene Zusammen- 
stellungen am besten, die beherrscht von einer k lar ausge- 
sprochenen Gesetzm&fiigkeit, am raschesten erfaBt w erden 
konnen. W enn T aut in unbewuBter Y erw andtschaft m it

m ittelalterlichen Schildm alereien ein S iedlerhaus in zwei 
farbigen Halften, in  eine griin- und  eine orangefarbige 
teilt und sie zugleich durch das gemeinsam e Dach und durch 
schwarz gestrichene Fensterladen  bindet, so is t das ein 
ero-otzlicher, lustiger Gedanke, den m an durchgehen lassen 
muB bei anspruchsvolleren A rch itek tu ren  scheint diese A rt 
sich 'ab e r ais zu gew agt zu erw eisen. W ill m an T au t’s Ar
beiten un ter eine strenge Lupę nehmen, w iirde die K ritik  
niclit der K iihnheit der Farbentone an  sich, sondern zu- 
weilen dereń V erteilung sich  zuw enden miissen. Seinem 
Fachw erkhaus m it massivem, griinem  ErdgeschoB und 
orangefarbigem  Fachw erk, bei dem einzelne der Facher 
d iagonal in eine gelbe und  weiBe H alfte ge te ilt sind, 
verm ag man nicht mehr zu folgen, denn durch diese Be- 
lebung wird — wenn das Gelb nicht auffallend stark 
hin ter’ der L euch tk raft des Orange zu riick tritt und sich 
dem WeiB n ahert — dem K raftesp ie l des Holzw erkes en t
gegen gearbeitet. S treng  in  der Y erteilung, aber zart in 
den Tonen sind die Farbenstudien  von M as T a u t .  Doch 
ware hier von der D arstellung m it Farbenstiften  abzuraten; 
in die W irklichkeit um gesetzt w urden solche Tone leicht 
schwachlich nachgeahm t w erden. Die Bem alung einer 
alten Fassade von Giinther, bei der das ErdgeschoB ultra- 
m arinblau, das erste ObergeschoB neben voriger Farbę 
noch hellblau, das zweite hellblau allein und das dritte 
weiB zeigt, e rra t den Philosophen und is t wegen der ge- 
w issenhaften A npassung an die langw eilig gegliederte 
A rchitektur n icht sehr einladend geraten . Bruno T au t hat 
ahnliche Aufgaben freier behandelt und bessere Ergebnisse 
erzielt. An sich w are der G edanke, der u. a. am Palazzo 
Strozzi in Florenz, wo die Q uader und B ossenstarken mit 
den steigenden Schichten in ihren  AusmaBen abnehmen, 
raum lich verw irklicht worden ist, wert, w eiter yerfolgt zu 
werden.

AuBer A rchitekturen  sind noch T apeten  und farbige 
Reklam esachen, dann verschiedene B indem ittel und farbige 
P u tzarten  ausgestellt. Im Hof leuch te t eine W and, Proben 
der yerschiedensten B indem ittel vor A ugen fiihrend.

F iir den K unstverstandigen  gew innt diese Ausstellung
u. a. auch dadurch W ert, weil m an hier den radikalsten 
Fliigel unserer heutigen K unstbew egung m it vollen Segeln 
auf einen P lan  tre ten  sieht, den bisher vorziiglich die auf 
h istorischer G rundlage aufbauenden K arl Schafer, Gabriel 
und Em anuel v. Seidl und F ried rich  v. T hiersch sam t ihren 
Gefolgsleuten beackerten . DaB es n ich t m ehr lange dauern 
wird, bis die zwischen diesen beiden G ruppen pendelnden 
Zaghaften, Farblosen m it in den ins B rausen geratenen 
Strudel der Farbenbuntheit hineingezogen werden, diirfte 
jedem  E ingew eihten ais selbstverstandlich  gelten. Von 
diesem S tandpunk t aus betrach te t, is t  die G lauchauer Aus
stellung, w e l c h e  a i s  W a n d e r a u s s t e l l u n g  n a c h  
y e r s c h i e d e n e n K u n s t z e n t r e n D e u t s c h l a n d s  
g e t r a g e n  w e r d e n  s o l i ,  und sich auf diesem Weg 
sicherlich law inenartig  vergroBern wird, ein historisches 
Ereignis. —

Die Farbę in der antiken und mittelalterlichen Architektur.
m Rahmen der A usstellung „Die F arbę in 
der A rchitektur" sprach kiirzlich in de rT u rn - 
halle des Realgym nasium s zu Glauchau Prof. 
Dr. P  h 1 e p s von der Technischen Hoch
schule in D anzig iiber „ d i e  F a r b ę  i n  d e r  
a n t i k e n  u n d  m i t t e l a l t e r l i c h e n  

A r c h i t e k t u r 11. Seine durch L ichtbilder un terstiitzten  
A usfiihrungen zeigten ihn ais W issenschaftler und eifrigen 
Forscher auf diesem Sondergebiet. E inleitend wies er 
darauf hin, daB der Farbę n ich t nur schmiickende, sondern 
auch form- und raum bildende A ufgaben zufallen. Die 
A lten haben die F arbę in letzterem  Sinn vielseitig ver- 
w andt und viel bewuBter m it ihr gearbeitet, ais w ir es, 
w enigstens bis vor Kurzem, ta ten . Die E chtheit des Ma
terials, welche eine Zeit lang  zur G rundforderung in un- 
serem Schaffen erhoben wurde, spielte in der A ntike und 
im M ittelalter keine Rolle. Im Gegenteil, m an verlieB sich 
nicht auf das Zufallige im Materialton, sondern verwendete 
den Anstrich, die Farbę, zur Erzielung der k la r berech- 
neten W irkungen in w eitestem  MaB.

So hat man in den Zeiten der Rom er und das ganze 
M ittelalter hindurch das B ruchsteinm auerw erk nie roh 
stehen lassen, sondern die Fugen m it Putz geglattet, 
oder auch die ganze Mauerflache g la tt verputzt, dann das 
Ganze iiberstrichen und darauf einen regelmaBigen Quader- 
verband aufgem alt, indem  man in den P utz R illen einzog 
und diese m it leuchtenden Farben hervorhob. Das viel- 
fach verw endete N etzm auerwerk w urde oft durch Muste- 
rungen m it bunten Steinen belebt, die man nach F ertig 
stellung noch m it Farben iiberstrich und so die L euchtkraft
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erhohte. Dieses N etzm auerw erk w urde auch auf Putz viel- 
fach ais dekoratives Motiv aufgem alt. Beim Backstein- 
m auerwerk, fiir welches m an gelbes oder ro tes leuchtendes 
M ateriał zur V erfiigung hatte , iiberstrich  man trotzdem 
die Flachen, um einen ganz bestim m ten F arb ton  zu er- 
zielen. Dabei liebte m an es, bei P ilaste rn  oder anderen 
A rchitekturgliedcrn  weiBe Fugen  m itte ls Zusatz von Gips 
oder bei Archivolteri w ecliselfarbige Q uader aufzumalen. 
Oft w urden auch die A derungen des bun ten  Marmors nach
geahmt, Profile und O rnam ente w urden farb ig  belebt und 
m ittels Farbę architektonische G liederungen aufgemalt. 
Mit Beispielen aus Pom peji, von der a lten  romischen 
S tadtm auer in Koln und anderen  B auw erken belegte der 
R edner seine A usfiihrungen und Forschungsergebnisse und 
wies darauf hin, daB auch auf an tiken  F resken  die Archi
tek tu ren  bun t bem alt dargeste llt sind.

Im M ittelalter sehen wir alle M altechniken der Romer 
w iederkehren, so beispielsweise die aufgem alten Fugen am 
D eutschordenshaus in K oblenz a. Rh. aus dem Anfang des
13. Jah rhunderts  und zwar weiBe F ugen  auf rosa Grund. 
Auch das B ruchsteinm auerw erk w ird  ste ts verpu tzt, ja  bis- 
weilen h a t man sogar das feine Q uaderm auerw erk, wie 
an der fruhgotischen E lisabethkirche in Marburg, mit 
einem w asserdiinnen K alkputz iiberzogen und hierauf auf 
hellrotem  G rund weiBe Fugen  gem alt. Diese Fugen- 
m usterungen kann  man in allen G egenden Deutschlands, 
Osterreichs, bis hiniiber nach Ita lien  und  Siebenbiirgen 
verfolgen. Auch das N etzm auerw erk k e h rt im M ittelalter 
wieder. In D eutschland tr i t t  das re in  aufgem alte beson- 
ners haufig auf, nam entlich an  T ortiirm en, wie in Regens-



burg und Ulm, aber auch an H ausern  in Strafiburg, in 
Wien bis nach Siebenbiirgen.

Ein beliebtes Motiv des M ittelalters b ildct die Fenster- 
bemalung. Entw eder sind nur die Bogen iiber dem Fenster 
ein- oder verschiedenfarbig behandelt, oder auch die ganze 
Fenster-Umrahmung. Man verm ag das festzustellen aufier 
an alten Farbenspuren  und alten  M alereien auch an der 
Steinbehandlung des M auerwerks. Eine groBe Rolle spielte 
die Farbę ais T rennungsm ittel in der B lendarchitektur. 
Hier erm oglicht sie unzahlige A bwandlungen und reg t die 
Phantasie zu neuen Erfindungen an. Ais Beispiel einer 
reichen rom anischen Bem alung fuhrte der R edner die 
Nikolauskapelle des B enedik tinerk losters M aria L aach vor, 
an der er eine dreim alige Bem alung nachw ies, um 1200, 
um 1500 und im 18. Jah rh u n d ert. E rs t durch K enntn is der 
farbigen W irkungen verm ag m an die m ittelalterliche 
A rchitektur zu verstehen, die sich oft auch der Figuren- 
malerei bediente, um m it ihr auf das schriftunkundige Volk 
einzuwirken. Selbst die D acher w urden farb ig  geschm iickt, 
bei Ziegeldachern m it verschiedenfarbigen glasierten  Zie- 
geln, bei Schindeldachern m ittels Bem alung, bei B leidachern 
mittels Zinnlotung, A uftragen von A sphalt, V ergoldung 
und Glasfliissen. Auf dem C hordach des Domes in Koln,

das ein reiches schwarzes O rnam ent auf B leigrund zeigte, 
w aren m ittels Zinnlotung Verse auf die heiligen drei 
Konige aufgetragen. Die m ittelalterliche Symbolik be- 
zeichnet das K irchendach ais die Liebe, die die Siinden 
zudeckt.

In  den M innesangerliedern k eh rt sehr oft der Hinweis 
auf die farbige Ausschm iickung der Burgen wieder. Von 
den M eistern des spateren  M ittelalters is t uns ein A ltar 
von M athias Griinwald, eine kostlich bemalte, s ta rk  farbig 
w irkende A rchitektur, iiberm ittelt und yon einem unserer 
schonsten Baudenkm aler, dem StraBburger Munster, hat 
sich eine K opie des O riginalentw urfes von Erw in von 
Steinbach erhalten. Sie w ird heute im Germ anischen Mu
seum in N urnberg aufbew ahrt. Sie ist farbig geton t und 
g ib t uns den Schliissel zum V erstęhen des B augedankens. 
Die H auptfarben sind b lau-rot und gold. E rs t durch die 
verschiedenen F arben  w ird die iiberreiche architektonische 
G liederung der W estfassade des Miinsters zu k larer 
W irkung  gesteigert. Mit diesem die raum bildende K raft 
der Farbę besonders kennzeichnenden Beispiel schloB der 
R edner seine in teressanten  A usfiihrungen. —

Dr. Hugo K o c h .

Eine Kundgebung zum Schutz natlonalen deutschen Kulturbesitzes.
ie A useinandersetzung zwischen den Yer- 
tre te rn  des preufiischen K ónigshauses und 
dem preufiischen F iskus hat, wie bekannt, 
noch keine endgultige Losung gefunden. Seit 
langerer Zeit w ird erwogen, die Angelegen- 
heit einem S c h i e d s g e r i c h t  zur Ent- 

scheidung zu iibertragen. Mit R iicksicht hierauf halt es 
eine Reihe angesehener Personlichkeiten aus kiinstlerischen 
und w issenschaftlichen K reisen fiir notw endig, z u r  
W a h r u n g  a l l g e m e i n e r  k u l t u r e l l e n  I n t e r 
e s  s e n m it folgender offentlieher E rk larung  hervorzu 
treten und erneut zu dieser F rage S tellung zu nehmen. 
Die Kundgebung fiihrt aus:

,.Bereits friiher haben w ir erk lart, es miisse in jedem 
Fali und fiir alle Zukunft daran  festgehalten werden, dafi 
bei der T rennung des E igentum s zwischen S taa t und 
Konigshaus o r g a n i s c h  Z u s a m m e n h a n g e n d e s  
n i c h t  a u s e i n a n d e r  g e r i s s e n  w ird und daB W erte 
von iiberwiegend k iinstlerischer oder historischer Bedeu- 
t u n g unversehrt dem Lande erhalten bleiben. Lediglich 
J u r  W a h r u n g  d e r  g  e s c h i c h 1 1 i c h e n u n d  
k i i n s t l e r i s c h e n  W e r t e  ergreifen w ir auch heute 
das W ort; es is t n ich t unsere Aufgabe, die rechtlichen 
oder finanziellen V oraussetzungen zu priifen, auf denen 
die geplante A useinandersetzung sich aufbauen soli. Mit 
um so grofierem N achdruck miissen w ir aber darauf hin- 
weisen, d a B  d u r c h  d i e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  
S a m m l u n g e n ,  B a u t e n  u n d  A n l a g e n  b e r i i h r t  
w e r d e n ,  d i e  z u  d e m  w e r t v o l l s t e n  k u l t u r e l 
l e n  B e s i t z  D e u t s c h l a n d s  g e h o r e n  u n d  s e l b -  
s t a n d i g e  O r  g a n  i s a t i  o n e n  v o n  h o c h s t e r  
g e i s t i g e r  B e d e u t u n g  f i i r  d i e  A l l g e m e i n -  
h e i t  d a r s t e l l e n .  N icht nur einzelne K unstw erke, 
mogen sie im Zusam m enhang m it der E inrichtung der 
Schlosser oder aus freier k iinstlerischer Neigung. erworben 
sein, sind von erstem  R ang und von nationaler Bedeutung; 
auch die ganzen Komplexe, die aus der schopferischen K raft 
vergangenen Lebens und K unstauffassung  in Bauten, Aus- 
stattung und Umgebung entstanden, sind ais unersetzliche 
historische Monumente und ais kiinstlerische Yermacht- 
nisse anzusehen. W ird in ihren Zusam m enhang vorwiegend 
nach rein juristischen G esichtspunkten eingegriffen und 
w e r d e n  dam it G r u n d s a t z e  l e d i g l i c h  v  e r - 
m ó g e n s r e c h t l i c h e r  N a t u r  a u f  h i s t o r i s c h  
g e w o r d e n e  B e s i t z t i i m e r  a n g e w e n d e t ,  fiir die 
sie weder gedacht noch zugeschnitten sind, s o  b e s t e h t  
d i e  G e f a h r ,  d a f i  K u l t u r g i i t e r  v o n  u n s c h a t z -  
b a r e r  B e d e u t u n g  f i i r  u n s e r  g a n z e s  Y o l k s -  
l e b e n  a u s e i n a n d e r  g e r i s s e n  u n d  d a m i t  f i i r  
a l l e  Z e i t e n  i h r e r  b e s t e n  W i r k u n g  b e r a u b t  
w e r d e n .

Pflicht einer jeden R egierung und des ganzen Volkes 
ist es, dieses geistige B esitztum  der N ation ais D enkm al 
ihres Bildungs- und Kunstfleifies zu schonen und u n v e r - 
s e h r t  d e r  A l l g e m e i n h e i t  z u  e r h a l t e n ;  haben 
doch auch die deutschen L andesfursten, die Hohenzollern 
voran, sich nicht schlechthin ais Privatbesitzer, sondern 
a i s  Y e r w a l t e r  d i e s e r  g e i s t i g  e n  W e r t e  gefiihlt. 
Dieser hohen G esinnung en tsprich t es, wenn Friedrich der 
GroBe in seinem T estam en t von 1752 erk lart:

,W as ich ais P rivatverm ogen  vererbe, is t n icht viel. 
Ich habe die E inkiinfte des S taates ais einen Teil des

Lebenssaftes meiner V ólker betrachtet, woriiber ich ihnen 
R echenschaft schuldig bin, und niem als habe ich daher 
auch nur den kleinsten Teil zu meinem Privatgebrauch 
verw endet. Deshalb bin ich arm, doch reinen Gewissens 
und voller Befriedigung iiber die Verwaltung, die mir an- 
v e rtrau t w ar.‘

In  W tirdigung der genannten Gesichtspunkte mussen 
wir nach wie vor daran  festhalten, da.B bei der A useinander
setzung die W a h r u n g  d i e s e r  i d e e l l e n  I n t e r 
e s s e  n  u n d  Z u s a m m e n h a n g e  durchaus sicher- 
gestellt werde, welche aufiere Form  dafiir auch gew ahlt 
werden mag. Sollte die A useinandersetzung auf schieds- 
gerichtlichem W eg erfolgen, so erscheint es uns unerlafi- 
lich, dafi die Entscheidung iiber diese Fragen, die vor- 
w iegend eine kulturelle und allgemein ethische Bedeutung 
haben und nicht nur priyatrechtlichen Normen unterworfen 
w erden diirfen, d u r c h  v  o r  h e r i g e Y e r e i n b a r u n g  
z w i s c h e n  S t a a t  u n d  K o n i g s h a u s  o h n e  
S c h i e d s g e r i c h t  geregelt wird.

Im Einzelnen miissen wir demgemafi ais besonders 
wesentlich folgendes hervorheben:

1. B a u t e n  u n d  G a r t e n a n l a g e n  v o n  k i i n s t -  
l e r i s c h e m  o d e r  g e s c h i c h t l i c h e m  W e r t  sind 
ais D enkm ale der deutschen V ergangenheit zu erhalten 
und zuganglich zu machen. Einige von ihnen, wie nam ent
lich Sanssouci, das Marmorpalais, Charlottenhof, Teile des 
Potsdam er Stadtschlosses, das Schlofi C harlottenburg und 
das Neue Palais sind K unstdenkm ale ais Ganzes und im 
W esentlichen unberiihrbar; andere konnen, ais Museen 
eingerichtet, der K unst dienen, wie das B erliner Schlofi, 
das K ronprinzenpalais und Monbijou, dereń gegenw artige 
museale Bestimmung und E inrichtungen ais solche beizu- 
behalten sind. F iir dauernde E rhaltung  und sow eit irgend 
moglich auch die Zuganglichkeit solcher w ertvollen K unst
denkm ale is t selbst dann Sorge zu tragen , wenn ihr Eigen- 
tum  dem  S taa t nicht unbeschrankt zufallt.

2. D i e  b e w e g l i c h e n  K u n s t -  u n d  E i n r i c h -  
t u n g s g e g e n s t a n d e  i n  d e n  S c h l o s s e r n  werden 
an ihrer Stelle zu belassen sein, wenn sie zu dem kiinst- 
lerischen oder geschichtlichen Gesamtbild der Bauten und 
ihrer A usstattung  gehoren. E i n z e l n e  K u n s t w e r k e  
v o n  b e s o n d e r s  h o h e m  R a n g  u n d  n a t i o n a l e r  
B e d e u t u n g  s o l l e n ,  auch wenn die vorstehendenV or- 
aussetzungen auf sie nicht zutreffen, u n t e r  s t a a t -  
l i c h e m  S c h u t z  z u g a n g l i c h  b l e i b e n .  Soweit 
sich die Sam m eltatigkeit der K rone auf Gebiete ers treck t 
hat, die heute auch von staatlichen A nstalten  gepflegt 
werden, w erden einzelne Stiicke im Zusam m enhang der 
S taa tsansta lten  fiir die A llgem einheit w ertvoller w irken 
ais an der bisherigen Stelle, wenn sie nicht durch besondere 
kiinstlerische oder geschichtliche B edeutung an diese ge- 
bunden sind.

3. W as von den Bau- und K unstw erken gesag t ist, 
g ilt auch fiir die D e n k m a l e  u n d  S a m m l u n g e n  
g e s c h i c h t l i c h e r  u n d  l i t e r a r i s c h e r  N a t u r .  
Die H a u s b i b l i o t h e k  m it den in den Schlossern zer- 
streuten  B estanden literarischer, m usikalischer und gra- 
phischer W erke gew ahrt von Friedrich dem Grofien an bis 
zu W ilhelm I. ein charakteristisches Bild dieser K ultur- 
kreise, an dessen geschlossener E rhaltung  die Offentlich
keit in teressiert ist. D ie E ntfernung der in le tz ter Zeit er-
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worbenen, wesentlich die Gegenwart betreffenden Stiicke 
is t unbedenklich.

Das H a u s a r c h i v  is t eines der wichtigsten Arcmve 
PreuBens und Deutscblands fiir das 18. und 19..Jah rhundert 
und enthiilt neben Familienurkunden Archivalien von 
hbchster Bedeutung fiir die Geschichte PreuBens un"  
Deutschlands. Wie S taat und Konigśhaus durch die Jah i- 
hunderte hindureh eine Einheit gebiidet haben, so ist ge
rade bei den Archivalien eine tatsachliche Trennung von 
staatlichen und Familienakten sehr schwierig und nur bei 
einzelnen Bestanden praktisch moglich. Das Hausarchiv 
hat sich bisher in Yerwaltung und Benutzung den Grund
satzen der staatlichen A rchiw erw altung  angeschlosseu. 
Es wilre. erwiinscht, wenn es nach A ussonderung uer rein 
familiengeschichtlichen Bestande unter voller W ahrung der 
Interessen des Konigsbauses der Generaldirektion der 
S taatsarchive unterstellt wiirde.

4. Nicht anders liegen die Dinge bei den T h e a t e r n .  
Vom Kdnigshaus zunachst zu hofischer R eprasentation ins 
Leben gerufen, haben sie sich in immer starkerem  Mad im 
Lauf der Zeit zu Anstalten entwickelt, die dazu berufen 
waren, A u f g a b e n  o f f e n t l i c h e r  K u n s t p f l e g e  
zu erftillen. Dies flndet u. a. auch darin seinen Ausdruck, 
daB die Theater auf staatlichem Grund und Boden und in 
staatlichen Gebauden betrieben wurden. Die Mittel fiir den 
Betrieb und namentlich fur die Anschaffung des Theater- 
fundus an Dekorationen, Kostiimen und Reąuisiten wurden 
dem Konigshause vom S taat zur Yerfugung gestellt. Dem 
entsprach es auch, daB der S taa t nach der Staatsum wal- 
zung es fiir seine selbstverstandliche Pflicht ansah, diese 
K unstanstalten fortzufiihren und fiir die Beamten und das 
Persona! einzutreten. W iirde je tz t etw a auf Grund formal

Vermischtes.
Die Warmeausstellung Essen 1922 wird am 17. Jun i 

eroffnet und soli bis zum 16. Ju li dauern. Diese A usstellung 
soli vor allem die Neuheiten auf dem Gebiet der Technik 
und W irtschaft der W arnie in Industrie, Gewerbe und 
H aushalt behandeln. Die Ausstellung wird 4 Abteilungen 
umfassen, und zwar: 1. Allgemeine W arm ewirtschaft,
2. W arm ewirtschaft in einzelnen Betrieben, 3. W arm ewirt- 
schaft im H aushalt und Kleingewerbe, 4. Betriebsiiber- 
wachung undMefiwesen. Samtliche Industriezweige werden 
an der Ausstellung beteiligt sein, neben dem Berg- und 
Hiittenwesen auch die keramische Papier-, Kleineisen-, 
chemische usw. Industrie. Es is t der W unsch vorbanden, 
gerade im Mittelpunkt des Kohlenbezirkes eine Zusammen- 
fassung der verschiedenen warmewirtschaftlicTien In ter
essen herbeizufiihren. Eine Sonderausstellung von Instru- 
menten fiir Betriebsiiberwachung und Erforschung der 
physikalischen und chemischen Grundlagen der W arm e
w irtschaft wird eine besondere Abteilung bilden. Es kom 
men nur diejenigen Dinge fiir die A usstellung in Betracht, 
die ganz streng auf die W arm etechnik Bezug nehmen. Die 
Gegenstande werden in Modellen, Zeichnungen, Schau- 
bildern, aber auch im Betrieb vorgefiihrt. Eine Beteiligung 
groBer industrieller und fachtechnischer Verbande is t ge- 
sichert. Der AnmeldeschluB der Ausstellung is t der
24. Mai. —

Verleihung des Grades eines Diplom-Ingenieurs an 
Osterreicher. Der preuBische Minister fiir W issenschaft, 
K unst und Volksbildung hat m ittels Erlasses vom 28. April
1922 Rektor und Senat der Technischen Hochschule Berlin 
die Erm achtigung erteilt, ósterreichern, die in Deutschland 
ihren W ohnsitz haben und nachweisen, daB sie an den 
Technischen Hochschulen in W ien oder in Graz oder der 
M ontanistischen Hochschule in Leoben die Diplompriifung, 
die D oktorpriifung oder die II. S taatspriifung abgelegt 
haben, den G r a d  e i n e s D i p l o m - I n g e n i e u r s  unter 
A usstellung einer entsprechenden Urkunde zu verleihen. 
Das Gleiche gilt auch fiir die Diplompriifung, die Doktor- 
priifung oder die II. Staatspriifung, die Osterreicher vor 
dem 31. Oktober 1918 an einer technischen oder m onta
nistischen Hochschule im Gebiet der derzeitigen Succes- 
sions-Staaten Osterreichs abgelegt haben.

Die Entscheidung dariiber, ob die an der osterreichi- 
schen Hochschule abgelegte Priifung der Priifung fiir 
Diplom-Ingenieure in D eutschland gleichwertig zu erachten 
ist, h a t sich der Minister fiir jeden Einzelfall vorbehalten. 
Den dem Rektor der Technischen Hochschule Berlin un- 
m ittelbar einzureichenden Gesuchen um Erteilung des 
Giades eines Diplom-Ingenieurs sind beizufiigen: die vor- 
handenen Priifungszeugnisse, polizeiliche Fiihrungszeug- 
nisse, aus denen die Dauer des A ufenthaltes in Deutsch
land hervorzugehen hat, und ein am tlicher Nachweis iiber 
den Besitz der osterreichischen Staatsangehorigkeit. __

Eine Ausstellung fur Stiidtebau und Siedelungswesen 
in Hamburg wird Mitte August 1922 durch die „Ubersee-
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rechtlicher Entscheidung ra diese zU heute uner-
hange eiugegriffen werden, so w urde J hwergten ideellen 
setzlichen V erlusten fuhren und die , ^  ^
Schaden m it sich bringen. Es muB da Komr>Iex
stauden daran festgehalten werden, daB dieser ^ornpiei
ungeschm alert dem S taa t verbleibt. „„„u

BewuBt der Vei-antwortung, die wir nach unserem 
W irkungskreis fiir die S icherung der geistigen Entwicklung 
imseres Landes zu tragen  haben, richten  w ir an  alle z® 
Mitwirkung Berufenen die dringende Bitte, clie v o rs te i^ B  
den G rundgedanken iiber die A useinandersetzungen zwi
schen dem preuBischen S taa t und dem yorm aligen Konigs- 
hause ihrer B edeutung gemnJB in \  ollem Umfang1, in 
welcher Form  es auch sein mag, durchzusetzen und in 
jedem  Fali darauf zu dringen, daB d i e  E n t s c h e i d u n g
ii b e r  d i e s e  F r a g e  v o r w i e g e n d  k u l t u r e l l e r  
B e d e u t u n g  n i c h t  r e i n  p r i v a t r e c h t l i c h e n  
N o r m e n  u n t e r w o r f e n  w i r d ,  s o n d e r n  d u r c h  
v o r h e r i g e  Y e r e i n b a r u n g  z w i s c h e n  S t a a t  
u n d  K o n i g s h a u s  o h n e  D a z w i s c h e n t r e t e n  
e i n e s  S c h i e d s g e r i c h t s  i h r e  R e g e l u n g  
f i n d e t.

Berlin, April 1922.
W. v. B o d e , G eneraldirektor der staa tlichen  Museen a. D., 
A. v. H a r n a c k , G enerald irektor der Staatsbibliotheken 
a. D., L. J  e B n e r , In tendan t des S taatlichen  Schauspiel- 
hauses, P. F. K  e h r , G enerald irektor des S taatsarchm ,
O. v. F a l k ę ,  G enerald irektor der S taatlichen  Museen, 
R. H i e c k e ,  Konserwator der K unstdenkm aler, L . J u s t i ,  
D irektor der N ationalgalerie, S. M i l k a u ,  Generaldirektor 
der Staatsbibliothek, v. S c h i l l i n g s ,  In tendan t der 

S taatsoper.“ —

W oche H am burg11 veransta lte t. N aheres durch die „Uber- 
see-Woclie Ham burg", Feldbrunnenstr. 7. —

Personal-N achrichten.
Ehrendoktoren. Aus AnlaB der 50-Jahr-Feier der Uni-

ve is ita t S t r a B b u r g ,  die am 8. Mai 1922 in der Aula 
der U n iversita t zu F r a n k f u r t  a m  M a i n  stattgefunden 
hat, h a t die medizinische F ak u lta t dieser U niversitat den 
friiheren StraBburger K unsth isto riker Prof. Dr. Georg 
D e h i o in Ttibingen, die pliilosophische F ak u lta t den ehe- 
maligen D om baum eister von StraBburg K n a u t h  in 
Gengenbach zu E h r e n d o k t o r e n  ernannt. Aus dem 
gleichen AnlaB h a t die evangelisch-theologische Fakultat 
der U niversitat H a l l e  den Geheimen O berbaurat E. F  ii r - 
s t  e n a u in Berlin, den Schopfer groBer kirchlicher Bauten 
in ElsaB-Lothringen, zum E h r e n d o k t o r  ernannt. —

W ettbewerbe.
Im W ettbew erb Bebauungsplan B elgrad wurde der

I. Preis n icht verteilt. Den II. Preis von 120 000 Dinar 
erhielt ein Entw urf der A rchitekten  Rud. P  e r c o , Erwin
I I  z und Erwin B o c k  in W ien. F iir den III. Preis von 
75 000 D inar werden die Hrn. J . B r  i x  in Berlin und 
B 1 o m in H am burg angegeben. —

Chronik.
Die Wiederherstellung der Fugger-Kapelle bei Sankt-Anna in 

Augsburg ist in diesen Tagen zum AbschluB gebracht und die 
Kapelle dem Gottesdienst wieder dienstbar gemacht worden. 
Dieses seltene Werk der deutschen Friihrenaissance, das starkę 
Einflusse der gleichzeitigen italienisehen Kunst zeigt, wurde im 
Anfang des XVI. Jahrhunderts durch Jakob Fugger errichtet, 
aber im Anfang des XIX. Jahrhunderts zerstort. Eine genaue 
Aufnahme der Reste und eine zeichnerische Wiederherstellung hat 
der verstorbene Oberbaurat A. W e i n b r e n n e r  veranlafit. Nun
mehr hat der Direktor 'des Bayerischen National-Museums in 
Munchen, Prof, Dr. I’h. M. 11 a 1 m , auf Grund alter Abbildungen 
und unter Zuhilfenahme alter Fundstucke die Wiederherstellung 
durchgefuhrt und damit der siiddeutschen Renaissancekunst ein 
seltenes und wertvolles W erk wieder zugefiihrt. —

Der Umbau des Alten Theaters in Leipzig. Das Alte Theater 
m Leipzig, 1765 durch Friedrich W e i n b r e n n e r  aus Karls
ruhe erbaut (man vergleiche die Ansicht auf S. 53 dieses Jahr- 
ganges^ und in dem 1801 die Urauffiihrung der „Jungfrau von 
Orleans11 in Anwesenheit des Dichters stattgefunden hat, das 
Heim des stadtisehen Schauspiels, wird im Sommer dieses Jahres 
umgebaut werden. Der stimmungsvolle, akustisch yortreffliche 
Zuschauerraum bleibt unangetastet; dagegen wird die veraltete 
Buhne von Grund aus um gestaltet unter Beriicksiehtigung der 
neuesten bau- und biihnentechnischen Errungenschaften. Die 
istadt Leipzig hat datur 414 Millionen M. bewilligt. —__________

Inhalt: Der W iederaufbau der V este Coburg. (Fortsetzung).
la rb ig e  A rchitektur. — E ine K undgebung zum Schutz 

nationalen dcutschcn K ulturbesitzes. — Vennischtcs. — Per- 
sonal-Nachrichten. — W ettbew erbe. — Chronik. —
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r ur die Redaktion verantwortlich: A l b e r t H o f m a n n i n  Berlin.
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