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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 .
(F o r tse tz u n g .)

tir  d a s  g an ze  16. J a h rh u n d e r t  be- 
r ic h te t  d ie  C h ro n ik  iiber k le in e re  
B au u n te rn e h m u n g e n , B auabsich - 
te n  u n d  g esch ich tlich e , sow ie 
N a tu r-E re ig n isse , w elche  jed o ch  
d en  B e s ta n d  au f d e r  Y este  n ich t 
se h r  w esen tlich  v e ra n d e r te n . E rs t 
m it dem  B eg inn  d e s  17. J a h r 
h u n d e r ts  h ab en  sich  tie fe r  g rei- 
fen d e  V e ra n d e ru n g e n  vo llzogen . 

D urch e inen  s e lb s ts iic h tig e n  A k t m aB te s ich  d e r  K ur- 
fiirs t A u g u s t v o n  S ach sen  im  le tz te n  V ie rte l des 
16. J a h rh u n d e r ts  d ie  v o rm u n d sc h a ftlic h e  R e g ie ru n g  fiir 
seine S ohne J o h a n n  C asim ir u n d  J o h a n n  E rn s t  an. 
denen  C o b u rg  z u g e te ilt  w u rd e . In  d ie se r Z e it w u rd e  
die V este  e in es  groB en T e ile s  ih re s  A rti lle r ie -P a rk e s  
beraub t, d e r  n a c h  L e ip z ig  g e sc h a f f t w u rd e . A is n ach  
dem  T od  des K u rf iirs te n  A u g u s t d ie  b e id en  B riider zu 
se lb s tan d ig e r R e g ie ru n g  g e la n g te n , e rfo lg te  eine 
T e ilung  des B esitzes, be i w e lch e r J o h a n n  C asim ir C oburg  
erh ie lt. M elissan tes  b e r ic h te t ,  daB u n te r  se in e r  H err- 
s c h a f t d ie  V e s te  m it  „v ie le n  n e u e n  M auern , W allen , 
tie fen  G rab en  u n d  d e rg le ic h e n  b e fe s tig t11 w u rd e . D er 
F e s tu n g s -C h a ra k te r  d es  G an zen  w u rd e  a lso  im m er m ehr 
au sg eb ild e t, zu m al d e r  H e rzo g  im  J a h r  1614 d u rch  den  
fiirs tlich  b ay e risc h e n , co b u rg isch en  u n d  cu lm b ach isch en  
B au m eis te r G ideon  B a c h e r s  di e  N e u e  B a s t e i

e rb au en  u n d  im  fo lg en d en  J a h r  au ch  die H o h e ,  d i e  
B ii r  e n  - u n d  d i e  S t e r n - B a s t e i  um b au en  lieB. 
H ierzu  e rh ie lt d e r  H erzog  v o n  d en  cob u rg isch en  L an d - 
s ta n d e n  60 000 fl. So  w a r die V este  zu r V e rte id ig u n g  
geg en  W a lle n s te in  g e ru s te t. S e it 1631 w a re n  d ie  
co b u rg isch en  L a n d e  w egen  des ev an g e lisch en  F iirs ten - 
ko n g re sse s  in  L e ipz ig  fiir d ie  K a ise r lic h en  F e in d es lan d . 
W a llen s te in  u n d  d e r K u rf iirs t v o n  B a y e rn  e rsch ien en  
1632 v o r  d e r  S ta d t  u n d  d e r V este . D ie S ta d t  m uB te 
u b e rg eb en  w erd en , d ie  V este  a b e r  le is te te  e rfo lg re ich  
W id e rs ta n d , sodaB  d e r F r ie d la n d e r  in  d en  e rs te n  T ag en  
des O k to b er w ied e r abz iehen  m uBte. Im  M ai 1633 be- 
g an n e n  n eu e  A rb e ite n  fiir d en  A u sb au  u n d  d ie  W ied e r
h e rs te llu n g  d e r F e s tu n g sw erk e . In  d ieser Z eit so llen  auch  
d ie  W a p p e n  a n  d e r  N euen  u n d  a n  d e r  S te rn -B a s te i an- 
g e b ra c h t w o rd en  se in . In  d en  fo lg en d en  J a h r e n  sc h e in t 
d ie  V este  s ta rk  v e rfa lle n  zu  se in , d e n n  1637 e n th a l t  e in  
B e ric h t a n  d en  sach s isch en  K u rfiirs te n  d ie  S te lle , d ie  
V este  se i „ in  w a rh e it so  sch lech t, daB es n i t  a rg e r  sein 
k a n n “ . D och  s in d  in  d en  sech z ig e r J a h re n  des 17. J a h r 
h u n d e r ts  E rh a ltu n g sa rb e ite n  a u sg e fu h r t w o rd en , die 
a n sch e in en d  a n g e h a lte n  h ab en , sodaB  d e r  C h ro n is t 
H  o n  n  um  1700 sch re ib en  k o n n te : „ H e rtz o g  F rie d ric h  
W ilhelm  zu  A lte n b u rg  h a t  e n d lich  d iese  V e s tu n g  zu 
ih re r p e rfec tio n  g e b ra c h t11. E r  g ib t e ine seh r ausfiih r- 
liche  B esch re ib u n g  a lle r  B a u te n  u n d  A n lag en  d e r  V este , 
au s d e r h e rv o rg e h t, daB  d ie  A n lag e  s ich  d am a ls  in
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cinom  verh a ltn ism a lłig  g u ten  Z ustand  befunden  haben 
muB. D och g egen  E nde des 17. un d  im  18. J a h rh u n d e r t 
nahm  das In te resse  d er F tirs ten  an  dem  S chicksal d e r

Ir re n -A n s ta lt eingerichtet. D iesen  U m w andlungsprozeB  
setzte das 19. Jahrhundert fo r t; e s  w u rd e  d ie  V eete 
Cobur°' nun ganz ihres C h a ra k te rs  a is  F e s tu n g  ent-

G r u n d r i B ,  A n s i c h t  u n d  Q u e r s c h n i t t  d e s  H e r z o g i n - B a u e s .

o 5 10 20 30n
! i i i | i i i i |----------1______ i______ i

V este  in  einem  so lchen  MaB ab , daB sch n e lle r Y erfa ll 
e in tra t u n d  d ie  Y este  im  le tz te n  V ie rte l des 18. J a h r -  
h u n d e rts  a n d e re r  B estim m ung  zu g efiih rt w urde . 1782 
w urde  d as  Z eughaus ais Z uch thaus u m g eb au t u nd  in 
den  N ebengebauden  w u rd en  eine K ran k en - und  eine
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k le id e t. 1802 w u rd en  in fo lge  d e r groB en Finanz- 
n o t des L an d es  G eschtitze  v e rau fle rt, d ie  Besat- 
zung  w u rd e  au fg e lo st, d ie  P a llisad en  fie len  dem 
F eu e r zum  O pfer u n d  d ie  S te in e  d e r einge- 
s tiirz ten  C o n trę  - E sca rp e  w u rd e n  versch leppt. 
E rs t  H erzog  E rn s t  I. w a n d te  se it 1807 d e r a lten  
B urg  w ieder A u fm erk sam k e it zu, b ra c h te  aus 
der E in n ah m e  von  M ainz 6 a lte  G esehiitze auf 
die V este , lieB a b e r d en  F e s tu n g s -C h a ra k te r  noch 
m ehr d a d u rc h  ve rsch w in d en , daB er W all und 
G raben  e inebnen  u n d  an  ih re r S te lle  Spazier- 
g an g e  an leg e n  lieB.

D ann  a b e r b eg an n  se it e tw a l8 3 8 f i i r  d ieY este  
w ieder ein freu n d lich e res  S ch icksa l, w enigstens 
in der A n sch au u n g  d e r d a m a lig e n  Zeit. In 
d iesem  J a h r  b eg an n  eine W ied e rh e rs te llu n g , wie 
m an  sie dam als  auffaB te, d e r  B au lich k e iten  der 
V este  nach  den  E n tw u rfe n  des zw ar in  Schw aben 
geb o ren en , a b e r se inen  k iin s tle risch en  Schwer- 
p u n k t in  N iirnberg  b e s itz en d en  rom an tischen  
A rch itek ten  K a rl A lex an d e r H e i d e 1 o f f , der 
seine A rb e iten  m it dem  g an zen  Subjek tiv ism us 
der ro m an tisch en  E poche in  D e u tsch lan d  leitete. 
D er Sohn E rn s t I., H erzog  E rn s t  H ., se tz te  das 
W ied e rh e rs te llu n g sw erk  m it groB em  E ife r fort 
und  fan d  in d em  G eheim en H o fra t R o t h b a r t  
e inen  w illigen un d  bis zu e inem  gew issen  Grad 
k en n tn isre ich en  M ita rbe ite r . 1847 lieB er die 
K irche  ab b rech en  u n d  1849 a u c h  d a s  a lte  Brun- 
n en h au sv o r derse lben . 1851 w u rd e  die K irch e  neu 
au fg eb au t. A us d e r la n g ja h rig e n  T a tig k e it 
H eideloffs au f d e r V este  s ta m m te  insbesondere 
auoh d er R itte rs a a l. V on  1851 au f 1852 w urden 
die In v a lid en -W o h n u n g en  im  v o rd e re n  Burghof,
1853 das G asth au s , d ie  a lte  Schm iede, abge- 
b rochen . E in  neues G a s th a u s  w u rd e  an ste lle  der 
In v a lid en -W o h n u n g en  e rr ic h te t. 1856 w urde 
d e r T o rtu rm  u m g e b a u t u n d  1859 d ie  steinerne 
B riicke v o r dem  T o r an g e le g t. Im  gleichen 
J a h r  e rfo lg ten  d e r U m bau  d es  „B lau en  T urm es“ 
und  die E in ric h tu n g  des „ L a n g e n  B au es“ , der ais 
K ase rn e  g e d ie n t h a tte , zum  N a tu ra lien -K ab in e tt. 
1860 w urde  die im  Z e u g h a u s  u n te rg eb rach te  
S tra fa n s ta lt  au fg eh o b en  u n d  b a ld  d a ra u f  fand 
auch  d er A b b ru ch  d e r  F ach w erk -N eb en g eb au d e  
s ta tt .  D am it schlieB t d ie  a lte re  P e rio d e  der Bau- 

g esch ich te  d e r  V este , a u f  d e r  n u n m e h r d ie  reichen 
K u n stsam m lu n g en  des h e rzo g lich en  H auses, d ie  S tiicke 
a lle re rs te n  R an g es  in  a llen  A b te ilu n g en  d e r ho h en  und 
,e r ^ S ew a n d te n  K u n s t e n th a lte n , u n te rg e b ra c h t und 

d er iitfen tlich en B esich tig u n g  zu g an g lich  g em ac h tw u rd eu .



Die neuere  B au g esch ic h te  d e r  V este  h e b t an  m it 
der T a tig k e it, d ie  B odo  E  b  h a  r  d t  au f ih r  en tfa lte te . 
Z unachst a is K u n s tfo rsc h e r , d a n n  a is W ied e rh e rs te lle r . 
In seinen V e ro ffen tlich u n g en  „ D e u t s c h e  B u r g e n “ 
ist ein 1901 e rs c h ie n e n e r  A b sc h n itt v on  b e trach tlich em  
Umfang auch  d e r Y este  C o b u rg  g ew idm et. B em erkens- 
w ert fiir d e n  d am alig en  Z u s ta n d  d e r Y este  im  V erg le ich  
m it dem , w as h e u te  au s ih r g ew o rd en  is t, s in d  ein ige 
Satze des V o rw o rte s , d a s  E b h a rd t d e r  D a rs te llu n g  der 
Yeste v o ran seh ick te . E r  sc h re ib t, e r hab e  in  den  K reis

geben . E s sind  B ilder des Z u stan d es v o r dem  le tz ten  
grofien U m bau im 19. J a h rh u n d e r t  u nd  d a h e r  D ar- 
s te llu n g en  v on  erheb lichem  W e r t fiir d ie  B augesch ich te  
d er V este . Sie zeigen  die le tz te n  B au an lag en , die aus 
t a t s a c h l i c h e m  B e d i i r f n i s  e n ts ta n d e n  s in d  u n d  
n ich t, „w ie d ie  n eu eren  A rb e iten , B aufo rm en , d ie  au f 
G ru n d  m an g e lh a fte r  V o rs tu d ien , ro m an tisch e r und  
th eo re tisch e r V orau sse tzu n g en , ohne P riifu n g  d u rch  
ta tsach lich e  B enu tzung , aus re in  au fierlich  fo rm alen  
R iick sich ten  a n g e w a n d t s in d “ . H ier n un  su ch te  E b h a rd t

E n t w i i r f e  z u m  G a s t e h a u s .

se iner A rb e iten  iiber „D eu tsch e  B u rg e n “ au ch  d ie  V este  
C oburg au fg en o m m en , „obw oh l d ie  h e u tig e  E rsch e in u n g  
dieses g e w a ltig e n  a lte n  B o llw erk es  im  In n e rn  au f den 
ersten  B lick  iib e rw ieg en d  m o d ern e  B a u te n  zu b ie ten  
sch e in t“ . Bei n a h e re r  B e tra c h tu n g  je d o c h  u nd  bei ein- 
gehendem  S tu d iu m  lasse  s ich  au f G ru n d  d e r  M erkm ale 
an e rh a lte n e n  a lte n  B a u te n  u n d  des sp a rsam en  u rk u n d - 
lichen M ate ria le s  au ch  fiir d ie  m itte la lte r lic h e  Z e it e ine  
B au g esch ich te  en tw ic k e ln , w e lch e  v ie les  In te re ssa n te  
und  L eh rre ich e  b ie te t. D as k l in g t  u b e ra u s  besche iden  
und  la fit e rk e n n e n , in  w elchem  b a u lic h e n  u n d  s tilis ti-  
schen Z u s ta n d  s ich  d ie  V e s te  d am als  b e fu n d en  haben  
mufi. H eu te  h a tte n  w ir  w oh l k a u m  m eh r eine  A h nung  
von d iesem  Z u s tan d , w en n  n ic h t e ine  R eih e  v o n  B ildern  
noch  v o rh a n d e n  w a re n , d ie  u n s d a r iib e r  K e n n tn is

bei se in en  S tu d ien  u n d  A ufnahm en  d as  U rsp riin g lich e  
u n d  B le ibende v on  dem  U n v e rs tan d en en  u n d  O ber- 
flach lichen  zu tren n en . E r  h a t  sich zu r A ufgabe  g e 
m ach t, „d ie  z ah lre ich en  W an d lu n g e n , w elche d ie  V este  
bau lich  d u rch g em ach t h a t, zu b e tra c h te n , u n p a rte iisc h  
gegen  alle  S tilr ic h tu n g e n  u n d  ohne vo rg e fa fite  M einung  
iiber irg en d w e lch e  „G ese tze“ iiber B u rg en b au , die von 
d ile tta n tisc h e n  F o rsch e rn  im m er w ied e r k u n s tlic h  auf- 
g e s te ll t  w e rd e n 11. B ei den  S tu d ien  s te llte  sich  h e rau s , 
dafi d ie  g ew a ltig e  B au an lag e  n och  n iem als n a c h  be- 
s tim m ten  e in h e itlich en  G ru n d sa tzen  ze ich n erisch  oder 
p h o to g ra p h isc h  au fgenom m en  w o rd en  w ar. D ie  B au- 
p la n e  vom  le tz te n  U m bau  w u rd e n  ihm  n ic h t zug an g lich  
gem ac h t. So e n ts ta n d e n  d en n  in  J a h r e  la n g e r  A rb e it 
neue  P ian e , die d u rch  ein  a rch iv a lisch es  M ateria ł er-
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la u te r t  w erden  k o n n ten , das aus den  A rch iven  von 
D resden , W eim ar, C oburg  u n d  aus den  A k ten  des 
S achsen -E rnestin ischen  G esam tarch ives gew onnen  w ar. 
D iese P ian e  b ilden  einen T eil des groB en W erkes

V e s t e  e i n  h e r v o r r a g e n d e s  D e n k m a l  
d e u t s c h e r  P r o f a n b a u k u n s t .  AUerdings ge- 
hort der Bau nicht einer einheitlichen Kunstepoche an, 
er bietet yielmehr ein B ild  der allmahlichen Entwick-

„D eu tsche  B u rg en “ , d as  E b h a rd t se it J a h rz e h n te n  in 
m u s te rg u ltig e r W eise herau sg eg eb en  h a t. H ier s a g t  er 
iiber die B au g ru p p e : „D ie k ra f tv o lle n  F o rm en  d e r 
B aste ien , d ie  sto lzen  D acher d e r  H au p tb a u te n  m it ih ren  
m itte la lte r lich en , ste ilen  L in ien , die tro tz ig en  T o re  u nd  
Z w ingertu rm e und  M auern  geben  noch  h eu te  ein 
lebend iges Bild des A lten , u n d  i m m e r  b l e i b t  d i e

lung , w ie v ie le  d eu tsch e  B u rg e n  sie  du rchgem ach t 
haben , u n d  w e is t n e b e n e in a n d e r  d ie  F o rm en  der 
rom an ischen , g o tisch en  u n d  R en a issa n c e z e it auf. 
. . . . . w er d ie  L iebe b e o b a c h te t, m it d e r  die w eitesten  
K re ise  des Y o lkes a n  dem  s to lzen , h o ch rag en d en  Bau 
han g en , d e r w ird  au ch  dem  le tz te n  N eu b au  n ic h t gram  
se in  k o n n en , d en n  au ch  d e r  M eister, d e r ih n  g e le ite t
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hat, gab  m it B e g e is te ru n g  se in  B estcs , er h a t im A uf- 
trage seines k u n s tb e g e is te r te n  h o h en  B au h e rrn  au s  der 
Veste C ob u rg  ein  M useum  g em ac h t, s tim m u n g sv o lle r  
und an z ie h en d er w ie h u n d e r t  m o d ern e  A n lag en , m ogen 
sie noch so a n sp ru c h sv o ll u n d  g ro B a rtig  a u ftre ten . 
Durch J a h rh u n d e r te  d e r  S ch u tz  u n d  d ie  le tz te  Z u fluch t 
des L andes, schon  friih  e in  tre u e s  G ew ah rsam  vo n  Zeug- 
nissen re ich e r K u n s te n tw ic k lu n g , w ie d e rh o lt d e r W ohn- 
ort b eriih m ter M anner, d as  E ig e n tu m  eines e rlau ch ten  
F iirstenhauses u n d  m it  d e ssen  G esch iclrte  au fs  In n ig s te  
verbunden, so  b e s ta n d  d ie  V este  C o b u rg  b is h eu te  
manche schw ere  S tu n d e , um  im m er w ied e r au s S turm  
und U ngem ach  v e r j i in g t a u fzu e rs teh en . M ogen d ie  
M auern u n d  T u rm e , je t z t  ein  f iirs tlich es  O bdach  fu r 
reiche S chatze  d e r K u n s t u n d  W issen sch a ft, e in  Sam m el- 
p unk t fro h lich e r M enschen  in  F o lg ę  d e r d o p p e lte n  
A nzie.hungskraft e ine  d o p p e lt w irk sam e  B ild u n g ss ta tte  
noch lange  w o h le rh a lte n  w e it h in au s  le u c h te n  iiber d as  
schone, d eu tsch e  L a n d  zu ih ren  F iiB en.“

D iese W o rte  w u rd e n  1901 gesch rieb en . D er y e r 
fasser k o n n te  d am als  noch  n ic h t ahnen , daB  er b e re its

n a c h  w en ig en  J a h re n  b e ru fen  se in  w iirde , d ie  B urg- 
an lag e  in  u m fassendem  MaB w ied e rh e rzu ste llen  u nd  
d ab e i a n d e rs  zu  v e rfah ren  a is se in  V o rg a n g e r K arl 
H eideloff. D en auB eren A nlaB  g ab en  d ie  Y erm ah lu n g  
des ju n g e n  H erzogs K a r l E d u a rd  v o n  S achsen-C oburg  
u n d  G o th a  m it e in e r N ich te  d e r  d eu tsch en  K a ise rin  
u n d  d ie  S tif tu n g  e in e r Sum m ę v on  60 000 M. ais Ge- 
sch en k  des C o b u rg e r L an d es  zum  A u sb au  d e r  K ape lle . 
N u nm ehr m ach te  d e r ju n g ę  H erzog  d ie  W ied e r
h e rs te llu n g  d e r A n lag e  zu se in e r L eben sau fg ab e , be- 
w irk te  die B eschaffung  der M ittel d u rch  L o tte rien  usw . 
u n d  s te llte  se lb s t fiir den  id ea len  Z w eck  groBe Sum m en 
zu r Y erfiigung . A uf die F o rsch u n g sa rb e iten  Ebhardt=: 
in  d en  J a h re n  1897— 99 fo lg ten  n u n  1907 u n d  1908 
neue  U n te rsu ch u n g en  iiber den  Z u stan d  u n d  d ie  S tan d - 
fe s tig k e it d e r  B au ten , w elche  d ie  sch lim m sten  E rgeb- 
n isse  h a tte n , sodaB  d ie  W ied e rh e rs te llu n g sa rb e iten  
n ic h t m eh r v e rz o g e r t w erd en  k o n n te n  u nd  in groB erem  
U m fang  vo rg en o m m en  w erden  m uB ten ais u rsp riing lich  
angenom m en  w ar. Sie b eg an n en  im  J a h r  1908. —

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

„Gartenstadte“ in England.
ie Bezeichnungen garden city, G artenstadt, 
cite-jardin, ciudad jardin, citta  giardini sind 
dank  einer regen P ropaganda und infolge des 
W ertes der Sache in sich durch ganz Europa 
verbreite t, Sie sind in A nw endung fiir Siede- 
lungen der verschiedensten Art, fiir vor- 

nehme L andhausviertel in privatem  Anbau am R ande der 
Stadte, fiir geschaftliche B auland - U nternehm ungen bei 
offener Bauweise, fiir genossenschaftliche und gemein- 
niitzige W ohnbauten. fiir A rbeitersiedelungen industrieller 
Werke, fiir G artenvorstad te  (garden suburbs), fiir vor- 
stadtische und halblandliche K leinhaus-Siedelungen und 
endlich fiir „eigentliche G artenstad te". Die V ertre ter der 
letzteren beklagen sich m it R echt oder lln reeh t iiber den 
„MiBbrauch" des Namens, sei es aus E igennutz oder aus 
Irrtum. Sie glauben das alleinise R echt zur Anwendung 
des Namens „G artenstad t" fiir diejenigen Unternehm ungen 
beanspruchen zu miissen, die dem G edanken Ebenezer 
H o w a r d ’s, en tw icke lt in seinen Schriften ,.To m orrow “ 
von 1898 und „G arden cities of to-m orrow “ von 1902, in 
vollem MaB entsprechen. D am it in Ubereinstim m ung lau te t 
die formliche Definition des N amens, welche die ..Garden 
Cities and Town P lanning  A ssociation11 im Ja h r  1919 fest- 
gesetzt hat. wie folgt:

„Eine G artenstad t ist (a) eine fiir Industrie und ge- 
sundes Leben geplante neue S tad t (b) von einer GroBe, 
die ein volles MaB gesellschaftlichen Lebens ermoglicht. 
a b e r. nicht groBer; Cc) um geben von einem Dauergiirte] 
landw irtschaftlichen Bodens; (d) das gesam te L and in 
offentlichem Eisrentum oder in T reuhand gehalten fiir die 
Gemeinschaft (held in tru s t for the comm unity).11

In dem bloBen W ortsinn, der auf eine W ohnstad t mit 
H ausgarten zu zieleń scheint und auch in dieser R ichtung 
zumeist aufgefaBt w ird, lieg t n ich t die geringste A ndeutung 
auf die v ier P unk te  a, b, c und d, die das W esen der 
Sache bilden sollen. Es is t deshalb gew agt, anzunehmen, 
daB jeder D ritte  vern flich te t sei, der Bezeichnung ..garden 
city" oder G arten s tad t einen Sinn beizulegen. der unbedingt 
und vollauf sich deckt m it der A bsicht H ow ard’s und der 
Definition der „G arden C ities-A ssociation“. Das schlieBt 
aber nicht aus, die Irrefiih rung  der offentlichen Meinung 
in hohem MaB zu bedauern  und den „MiBbrauch" des 
Namens fiir eigenniitzige Zwecke zu tadeln. Wo s o l c h e  
Zwecke ilicht vorliegen, is t der A usdruck „MiBbrauch'1 
kaum gerechtfertig t.

Diese B em erkungen gelten fiir alle L ander Europas. 
Uberall herrsch t die gleiche, von H ow ard’s G edankengang 
abweichende A nwendunff des W ortes „garden c itv “ und 
seiner U bersetzungen. Diesem Gebrauch oder MiBbrauch 
entgegen zu tre ten , is t das H auptziel eines soeben er- 
schienenen W erkes „ T o w n  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e  
("London, Benn B rothers L im ited, 1921), verfaBt von L e -  
t h a r b y ,  P e p l e r ,  C h a m b e r s ,  U n w i n  und R e i s s ,  
von em sten  M annern. die durchw eg m itten in den eng- 
lischen G artenstadt-B estrebungen stehen, unbestrittene 
V erdienste haben und. wie uns besonders von Raym ond 
Unwin b ekann t ist, iiber groBe Sachkenntnis und Er- 
fahrungen verfiigen.

Das Buch b esteh t aus einer von C. B. P u r d o m  (Yer
fasser einer Schrift „The garden city,_ a  studv_ in_ the 
developm ent of a m odern to w n “) geschriebenen E inleitung 
und fiinf Teilen, in denen die genannten w esentliehen

Merkmale erlautert, begriindet und in ihrer Verwirklichung 
aufgezeigt werden.

P u r d o m  geht davon aus, daB innerhalb der nachsten 
beiden Jah re  die V erw altungen aller groBbritannischen 
S tad te  von mehr ais 20 000 Einwohnern gesetzlich zur 
A ufstellung von „tow n-plans“ verpflichtet sind, daB es 
deshalb w ichtig sei, die Ziele dieser auseedehnten Aufgabe 
w iederholt k la r zu stellen, weil das Fehlen von Stadt- 
erw eiterungsplanen weniger schlimm ist ais dereń iibereilte 
oder ungeschickte Festsetzung. W enn auch die eigent- 
lichen S tadterw eiterungen dem W esen der G artenstadte 
nicht vollig gerecht w erden konnen, so sollen sie ihm doch 
nach Moglichkeit angenahert werden. Deshalb angesichts 
der Y erw irrung iiber den G artenstadtbegriff die Notwendig- 
keit, die F rage „W as is t eine G artenstadt?" deutlich zu 
beantw orten, umsomehr, ais in England wie in anderen 
Landern noch viele G elegenheiten auch zur Anlage n e u e r  
S tad te  sich darbieten. Es handelt sich in W irklichkeit um 
die „eesunde, natiirliche und w irtschaftliche Yereinigung 
von Stadt- und Landleben" un ter einem einzigen Boden- 
eigentum er, der Gemeinde selbst. Bisher is t nur eine 
einzige G artenstad t erbau t worden: L e t c h w o r t h .  Ein 
Gelande von 1546 ha (inzwischen vergroBert auf 1820 ha,l 
w urde fiir 300 000 Pfund S terling angekauft. um eine auf 
30 000 E inw ohner beschrankte S tad t ins Leben zu rufen. 
Die w eiteren V organae, auch die P iane, sind bekannt. 
Letchw orth ist inzwischen eine S tad t von 10 313 Bewohnern 
geworden. m it Fabriken und W erk s tp te n , die auch den 
umliegenden D orfern A rbeitsgelegenheit darbieten. AuBer 
den Industriearbeitern  is t eine betrachtliche sonstige W ohn- 
bevolkerung vorhanden. die sich un ter dem EinfluB der 
gut en S tadtanlage, des Fehlens sehlecbter W ohnungen und 
der liindlichen Umgebuns- wohl fiihlt. Obwohl ein glanzendes 
Aufiere n icht vorherrscht, b ietet der bestandig- w achsende 
Ort in technischer und sozialer H insicht ein Feld fiir w ert- 
volle Studien.

Eine zweite G artenstadt, ebenfalls in der G rafsehaft 
H ertfordshire, aber naher bei London — das in halb- 
stiindiger E isenbahnfahrt zu erreichen is t — gelegren, be- 
findet sich seit Mai 1920 in den A nfangen ihres W erdens. 
Es is t „ W e l w y n  g a r d e n  c i t y “. Auch hier handelt es 
sich um eine ganz neue, vorw iegend industrielle Siedelung 
fiir 40—50 000 Einw ohner m it selbstandiger Gemeindever- 
w altung. Griinderin is t eine A ktien-Gesellschaft, dereń 
Dividende bis zum C bergang des gesam ten Bodeneigen- 
tum es der S tad t und ihres Landgiirtels auf 7 % beschrankt 
ist. Von der E inheit des S tadtbaues und des Bodenbesitzes 
und von dem Heimfall aller W ertste igerung an die Ge
meinde, die den Erbzins nach den offentlichen Belangen 
kurzfristig  festse tz t und nach Schatzung und Bediirfnis 
abstuft, w erden groBe V orteile erw artet. In  Letchw orth 
wurde von 1904 bis 1915 etw a 4 ha Bauland fiir ungefahr 
80 Ladenhauser in E rbbaurecht (leasehold) abgegeben. Der 
jahrliche Bodenzins (fiir den reinen Boden, ohne die den 
Bauenden zur L ast fallenden AufschlieBungskosten) be- 
trag t durchschnittlich 52 Pfund fiir jedes acre, d. h. an- 
nahernd 0,27 G oldm ark fiir 1 l m. In  W elw yn hat man fiir 
Ladengeschafte begonnen m it 33 Pfund, steigend in 
14 Jah ren  auf 66 Pfund. w ahrend fiir eine G astw irtschaft 
der Bodenzins auf 200 Pfund fiir den A nfang festgesetzt 
ist. D iese A rt der A bstufung soli erprobt werden. Die 
U nfreiheit des Besitzes in Form  des leasehold is t bekannt-
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lich in England — ganze und groBe Stadte wie Cardiff, Oxford, 
Sheffield, sind leasehold-Stadte — so stark  verbreitet und 
eingewShnt, dafi sie kaum  noch ais unangenehm emp- 
funden wird, obschon sie sowohl den Hausbesitz ais den 
Mieter trifft. _

W. R. L  e t  h a r b y , Lehrer am koniglichen „College 
of A rt“, beschaftigt sich nun m it der S tad t an sich. Die 
Stadte waren die Wiege von K unst und W issenschaft. 
S tadtleben ist Gesittung. Der H auptzw eck des stadtischen 
Lebens ist die H ervorbringung hoherer A rten von Zivili- 
sation. Die Aufgabe dieser ist der Bau schoner Stadte, 
um schon in ihnen zu leben. Eine G artenstadt darf nicht 
zu groB sein, aber eine gewisse GroBe is t fiir ihr Dasein 
wesentlich. Sie muB industriell sein, um ihren angemessenen 
Teil des zum Leben Notwendigen zu erzeugen; aber sie soli 
nicht „industrialised and commercialised", d. h. kein reiner 
Industrie- oder H andelsplatz werden. Gleichgewicht in 
allen biirgerlichen T atigkeiten und Beziehungen is t notig. 
W ir sollen die Stadte lieben, in denen wir wohnen; aber 
die Stadte mussen auch die Dinge, enthalten, die unserer 
Liebe w ert sind.

George L. P e p l e r ,  friiher V orsitzender des ,,Town 
Planning Institu te", untersucht, da die G artenstad t „fiir 
Industrie und gesundes Leben “ geplant sein soli, die Art 
dieser Planung. F iir industrielle W erke und ihre A rbeiter 
muB von Anfane- an eine geeignete Lage und Umgebung 
gesichert sein. Die G artenstadt will gesundes Leben nicht 
bloB fOrdern durch geeignete W ohnungen in bester Lage 
mit reichlichem Freiraum  fiir Licht und Sonnenschein, 
sondern auch dadurch, daB die Garten und die landw irt- 
wirtschaftliche, zur S tadt srehorige Umgebung frische und 
reine N ahrung und Milch liefern, an sta tt der auf dem W eg 
von der Erzeugungs- zur V erbrauchsstatte verschlechterten 
Lebensmittel des durchschnittlichen Bewohners einer sre- 
wohnlichen Stadt. Der G arten soli bei kurzeń Arbeitszeiten 
den KraftuberschuB ausniitzen. Die Abwesenheit der in 
der groBen S tad t heimischen R auchbelastigung soli die 
Luft, die Kleider, die Y orhange reiner halten und den 
Bewohnern Seife und unerfreuliche A rbeit sparen. Ge
sundes Leben und gewerbliche Erzeuerung fordern sich 
gegenseitig. Das Durcheinander von W ohn- und Arbeits- 
sta tten  in vielen S tadten schadigt die einen wie die 
anderen. Jedes an seinen richtigen Ort! Uberhaufung, 
Stockung und Schwierigkeit des Y erkehrs rauben Zeit; 
lange Wege oder Fahrten zur Arbeitsstelle erst recht. Beides 
belastet die Kosten der Erzeugung ebenso wie hoher 
Bodenpreis. Die Industrie strebt hinaus aus den groBen 
Stadten; die „garden cities11 bieten ih r die erwiinschte, 
wohl vorbereitete Gelegenheit m it allen zukiinftigen Ent- 
wicklunffs-Moelichkeiten. D ort sind von Beginn an fiir alle 
Tatiekeiten  die passenden Bedinerungen geschaffen: gute 
StraBen. Eisenbahnanschlusse, W asserwege. K raftversor- 
ffunp, kommunale Einrichtungen fiir Gruppen kleinerer 
Betriebe.

Auch wenn alle „garden cities" erbaut sein werden, 
wird es an GroBstadten nicht fehlen. Diese haben. obsrhon 
der Mensch in ihnen Gefahr lauft, seine Pers6nlichkeit zu 
verlieren. dennoch manche Vorziige. Wie kann man den 
GroBstadten die Ideale der G artenstad t nabe bringen? Die 
Abwanderune: von Industrien wird mehr Ellbosrenfreiheit 
gewahren. Die einzelnen Bestandteile der S tadt konnen 
mehr individualisiert, besser gegen einander abgearenzt 
werden, um ein groBeres Eigenleben zu entwickeln. Manche 
Stadte moe:en sich durch Eingem eindungen ausdehnen; 
aber sie sollen die E igenart der aufgenommenen Einheiten 
schonen, die órtlichen Yerwaltimsren beibehalten, nicht 
aber ein Massengrab wesenloser Snlitter bilden. Eine iiber- 
legte S tadtplanung kann hierbei fórdem d wirken.*)

Die G artenstadt geniigt sich in hohem Grade selbst. 
Dieser G rundsatz. auf Stadterweiterunsren nach Moglich
keit angewandt, bedeutet die Pflegre des Eigenlebens in 
den Bestandteilen einer groBen S tadt, bedeutet die Forde
rung von P lanetenstadten  mit zentraler Sonne, nicht aber 
den U ntergang der Planeten in unformlicher Einheitsm asse.

Im folgenden Teil des W erkes behandelt Raymond 
U n w i n  die schwierige Frage, welcher S t a d  t u m  f a n g  
ein gntes soziales Leben am besten srewahrleistet: denn die 
G artenstadt soli ja  „von einer GroBe sein, die ein volles 
MaB aresellschaftliches Leben ermoglicht. aber nicht croRer“.

DaB der S tad t von vornherein eine hegrenzte Aus- 
dehnung jorsrezeichnet sei. ist eine grundsatzliche, mit 
dem Begriff der G artenstadt verbundene Forderung. Ub^r 
einen gewissen Umfang hinaus wachsen die Nachteile in 
hoherem Grad, ais der LebensgenuB gesteigert werden 
konnte. Aber eine einzige bestim mte GroBe schickt sich 
nicht unter allen Umstanden. Es gibt beispielsweise In 
dustrien, dereń beste w irtschaftliche E ntw icklung eine

•) Vprgl. „ S t S d t e b a u l i c h e  y e r t e i l u n e  ( D i s t r  i b u  t i o n )*  von 
R. U n w i n .  Z en tra lb la tt d e r B auverw altung ,T 1921,'S .'253.

dauernde A rbeiterbevolkerung von 80— 100 000 Kopfen er
fordert. Da es w irtschaftlich und sozial unerw iinscht ist, 
daB die Bewohner einer GroBstadt ausschliefilich von 
e i n e r  industriellen U nternehm ung abhangig  sind, so kann 
in solchen Fallen die L osung nur in der Gruppierung 
m ehrerer S tadte bestehen, nahe genug bei einander liegend, 
um unter Mithilfe eigener gem ischter Gewerbebetriebe eine 
derartige R iesenindustrie zu erm óglichen.

Tn der Regel gibt es ein bestim m tes GroBtmaB der 
Stadtbevolkerung, fiir welches der V erkehr oder die 
W asserversorgung die geringsten K osten auf den Kopf 
erfordert. Fiir 50—100 000 Bewohner is t die zentrale 
W asserversorgung sicherlich billiger, ais die Brunnenanlage 
fiir jedes Haus. Aber wenn der W asservorra t in der Stadt- 
niihe erschopft ist. so steigen die K osten unverhaltnis- 
maBig. In N euyork h a t man festgestellt, daB die ge- 
w achsene B evolkerung vier- bis funfmal soviel auf den 
Kopf fiir W asser aufzuw enden hat ais friiher. Tn srroRp" 
S tadten wachsen die V erkehrskosten  oder die Fahrtenzahl 
auf den Kopf der Bewohnerschaft schneller ais die Be- 
w ohnerschaft selbst. N ach John  L o t h r o p  stiegen die 
K osten der V erkehrsanlagen um 400 % in einem Zeitraum, 
in welchem die B evolkerung um nur 30 % sich vermehrte. 
Von den Kosten des Telefons, auch von den K osten der 
Gemeinde-Verwaltung g ilt Ahnliches. Die groBe S tadt ist 
in diesen Beziehungen ais E inheit unw irtschaftlich. DaB 
andererseits fiir zahlreiche Ang-ehoriee der kommerziellen 
und gewerblichen K reise die Erw erbs- und Gewinn-Moer- 
lichkeiten wrachsen. ist zweifellos der Grund, weshalb die 
GroBstadte bestandig  zunehmen. A ber diese Lebensvorteile 
genieBt keineswegs die B evolkerung im Allgemeinen; 
sondern w ahrscheinlich tra g t die A llgem einheit die Mehr- 
kosten des W achstum s. w ahrend die geldlichen Vorteile 
einer beschrankten Zahl G liicklicher zu s ta tten  kommen.

W irtschaftlicher Aufstieg, wenn er Allen niitzlich ist, 
bildet die Grundlage sozialen W ohlbefindens. Aber nicht 
die alleinige. Manche Vor- und N achteile des Stadtlebens 
verdienen gesichert oder verm ieden zu werden selbst mit 
w irtschaftlichen Opfern. Sowohl sozial ais wirtschaftlich 
w ird die Zunahme der B evolkerung niitzlich sein bis zu 
einer Zahl von etw a 50 000. Je  nach den Umstanden 
mogen in der einen oder anderen B ich tune Vorteile er- 
wachsen bis zur Seelenzahl von 75 000. D aruber hinaus 
mag eine geringe allmahliche V erschlechterung eintreten 
bis zur B evolkerungsziffer 150 000, sodaB je nach den 
Y erhaltnissen die vorteilhafteste  V olkszahl auf der Leiter 
zwischen 50- und 100 000 liegt. Zwischen S tadten von 
50 000 und solchen von Millionen Einw ohnern ist ein so 
unaeheurer U nterschied, daB eine Grenzformel kaum auf- 
aestellt werden kann. Aber ein sn bedeutender und in 
Fragen der K ultur so anerkann ter Mann wie Lord B r y c e  
schatzt die w iinschensw erteste GroBe einer S tadt auf 50000 
bis 70 000 Bewohner und bezweifelt. daB aus einem Stadt- 
umfans: von m ehr ais 100 000 irgendwelche kulturellen Vor- 
teile von einem solchen W ert erw achsen. daB die Nach
teile ausęeglichen werden konnten.

S tadte von 50- bis 70 000 Einw7ohnern geniigen vollig 
fiir die Belange der V olksschul- und Mittelschulbildung. 
Auch brauchen sie in der gewerblichen und kiinstlerischen 
Erziehung hin ter groBeren O rten n ich t zuriick zu stehen. 
Auf dem _G ebiet des H ochschul-U nterrichtes allgemeiner 
und technischer A rt mogen G roBstadte Vorzii£re besitzen, 
die aber auch durch eine Gruppe m ittlerer S tad te  errungen 
werden konnen. Die m eisten Hochschulen befinden sich 
ja  nicht in sehr groBen S tad ten  und beziehen ihre Zfiglinge 
aus vielen Orten, ia  aus dem ganzen Land.

Sehr kostspielige Y orfiihrung von Schauspielen, Opern 
und anderen W erken kann in Orten von 50- his 100 000 
Einwohnern nicht stattfinden. Viele sind aber der Meinung, 
daB der Verzicht auf solche iibertriebenen Darbietungen 
kein w irklicher V erlust fiir echte Bildung, daB im Gegen- 
teil die Entw icklung kleinerer T hea te r fiir ortliche Bezirke 
vorzuziehen sei.

Musikalischer KunstgenuB ist offenkundig unabhSngig 
^■on der Yolksmenge; Orte von maBiger GroBe wie Salzburg, 
Hereford und G lastonbury beweisen es. G enu?, die iiber- 
maBięe StadtgroBe ais Spenderin verm ehrter Betatigungs- 
m oghchkeit fiir hohes T alen t und K unstgeschick ist bisher 
nberschatzt, und zu wenisr is t e rkannt worden, daB die 
UberproBe die besseren Entwicklunffs-M oglichkeiten auf 
eine kleine Zahl B evorzugter zu beschriinken pflegt. wah
rend eine Mehrzahl k leinerer S tad te  viel w eiteren Kreisen 
die beschranktere Gelegenheit zur vollen Entwicklung 
ihrer Falngkeiten darbietet.
Gt p̂1uc^^e  ̂ es e 'n- dafi vom sozialen und kulturellen 
.standpunkt eine Grupne von S tad ten  m it einer Einwohner- 
za.hl yon o0- bis 100 000 mit giiten gegenseitigen Verkehrs- 
mitteln und einem anerkannten  Zentrum  fiir Kulturwerte, 
die nur innerhalb einer groBeren Yolksm enge gedeihen
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konnen, alle Vorziige einer sehr groBen S tad t besitzen ohne 
dereń Schattenseiten. Zugleich w urde die Umfangsbeschran- 
kung und E inrichtung der E inzelstadte derart, dali Jeder- 
manu in G ehentfernung die landliche Umgebung erreicht; 
den Biirgern die Ruhe und das seelische Gleichgewicht 
verleihen, die der M ehrheit der Bewohner groBer S tadte in 
so betriibender W eise m itten in dem betaubenden Larm 
und Gewirr ihrer Umgeibung uńd  der unauthorlichen H ast 
ihres Lebens abhanden gekom m en ist.

Je  hoher der allgem eine S tand  von B ildung und Ge- 
sittung ist, desto w eniger grofi b rauch t die S tad t zu sein, 
um die besten ku lturellen  und gesellschaftlichen Moglich- 
keiten zu gew ahrleisten. Musik, Schauspiel- und  andere 
Kiinste bediirfen einer verhaltnism aBig geringen Volks- 
menge, wenn diese durchw eg auf hoherer K ulturstufe steht. 
Dann geniigen w e n i g e  hochgebildete L eiter und Lehrer 
von K unst und W issenschaft iiir dereń Bliite.

Die S tadte des M ittelalters und topographisch ein- 
geengte Orte der G egenw art zeigten und  zeigen die tat- 
sacliliche B eschrankim g ihrer GroBe. A ber ein bloBes Bau- 
verbot wiirde heu tzu tage fiir eine solche ortliche Be- 
schrankung nich t dauernd  w irksam  sein. Der D ruck der 
wirklichen oder irre geleiteten offentlichen Meinung wiirde 
die Grenzen durchbrechen, w enn nich t fur die E ntstehung 
anziehender Y ororte oder P lanetenstad te  in richtiger Lage 
und Zahl gesorgt w ird — wie es auch behufs B eschrankung 
des W achstums bestehender S tad te  geschehen sollte. Aber 
es kann nicht e rw arte t w erden, daB ein solcher W echsel 
in der B aupolitik der S tadtgem einden von heute auf 
morgen sich verw irkliche. Unsere Aufgabe is t es, die all
gemeine E rkenntnis des riclitigen Zieles zu fordern und 
nach diesem Ziel zu streben auf dem besten Weg.

Sir Theodore G . C h a m b e r s ,  V orsitzender der Garten- 
stadtgesellschaft W elw yn, befafit sich im folgenden Ab- 
schnitt m it der w eiteren Program m forderung, daB die S tad t 
umgeben sein soli von einem D auergurtel landw irtschaft- 
lichen Bodens. Im  Ja h r  1921 w ohnten 79,3 % der Bevolke- 
rung von England und W ales in S tad ten  und nur 20,7 % 
auf dem p la tten  Land. Zwei L ager von verschiedener 
und oft entgegengesetzter L ebensauffassung stehen sich 
gegeniiber. D er jugendliche L andbew ohner unterlieg t der 
Anziehungskraft der S tad t. Die S tad t der G egenw art iibt 
einen degenerierenden EinfluB aus, indem sie die Besten 
der Rasse zuerst anzieh t und  dann verdirb t. Die G arten- 
stadt-Bestrebungen wollen die kiinstliche Scheidung der 
Beyolkerung in L andvolk  und Stadtbew ohner beseitigen. 
Die industrielle D urchdringung des L andes w ird bei richtiger 
Stadtplanung sowohl der L andw irtschaft ais den GroB- 
gewerben w ohltatig  sein, indem  der stadtische A rbeiter in 
nnge Beziehung m it landlicher T a tigke it und der Land- 
arbeiter den Y orteilen des hóher stehenden biirgerlichen 
Lebens naher kom m t. Die landw irtschaftliche Produktion 
an Milch, Gemiise, O bst usw. w ird durch den nahen Markt 
gefordert w erden, die geringe E ntfernung  w ird dem Land 
und der S tad t zu gu te  komm en. Der Landgiirtel muB so 
breit sein, daB iiber ihn hinaus keine erhohte N achfrage 
eintritt. Die Breite b rauch t n ich t unw iderruflich und end- 
giiltig zu sein. W achst die S tad t, so m ag der urspriingliche 
Giirtel bebaut w erden, nachdem  die S tad t ein erw eitertes 
Landgebiet sich dauernd  gesichert hat. A ber letzteres ist 
unentbehrlich, weil ohne D auerland die G artenstad t nicht 
wesentlich verschieden is t von den bisherigen S tadten.

Im letzten  A bschnitt behandelt R. L. R e i s s ,  Vor- 
sitzender der „G arden cities and tow n planning associa- 
tion“, die SchluBforderung der G artenstad t, daB der ge- 
samte Boden im offentlichen E igentum  sich befinden oder 
fiir die G em einschaft in T reuhand  gehalten  w erden muB. 
Im letzteren Fali muB von U rsprung an die D ividende des 
G riindungskapitales satzungsgem aB beschrankt und der 
OberschuB fiir die stad tische G em einschaft bestim m t 
werden. Das is t von Seiten der G riinder kein sehr groBes 
Opfer, wenn die D ividendengrenze, wie w ir sahen, auf 7 % 
festgelegt w ird. Zw ar sind durch die Town planning-Ge- 
setze von 1909 und  1919 die S tad tverw altungen  verpflichtet 
und erm achtigt, B ebauungsplane fiir ihr AuBengebiet auf- 
zustellen, Industrie- und W ohnviertel zu trennen und die 
erforderlichen B aubeschrankungen aufzuerlegen. A ber das 
geniigt n ich t zur G riindung n e u e r  S tadte, wie die Garten- 
stadte es sein sollen. Yon den landlichen Behorden kann

Vermischtes.
Ein Zweckverband GroB-Frankfurt w ird in einem Auf- 

satz der „O ffenbacher Z eitung“ von Dr. E rn st G o b e 1 in 
Offenbach e ro rte rt. D er V erfasser geh t davon aus, daB 
der S tad t F ran k fu rt am Main, ais dem K em  einer groBen 
Siedlungsgruppe, der natiirliche T rieb innew ohne, die an 
ihrer Peripherie gelegenen Siedlungen zu einem w esent- 
lichen B estand teil ihres w irtschaftlichen Lebens zu machen.

die Planaufstellung nicht erw arte t werden. Hier kanu die 
S tadtplanung nur dem E igentum srecht entspringen. Am 
besten, wenn das Eigentum  sich in e i n e r  H and befindet, 
sodaB ein Ausgleich der verschiedenen Bodenwerte ein
tritt. E rgeben aber die steigenden W erte einen OberschuB 
iiber die Verzinsimg des aufgew endeten K apitales, so sollten 
diese Mehreinnahmen der S tad t ais Ganzem zufliefien. 
Deshalb die T reuhaltung fiir die Gemeinschaft und schlieB- 
lich die Gemeinschaft selbst ais E igentum stragerin. Davon 
yerspricht man sich neben den Planungs- und Geldvorteilen 
ein gesteigertes biirgerliches Leben und eine allgemeine 
Teilnahme an den offentlichen Belangen, ferner den Fort- 
fall der Sorgen des E rbpachters (leaseholder) und die Er- 
neuerung seines Erbbaurechtes, da die Gemeinde wohl- 
wollender und gerechter verfahrt ais ein privater Eigen- 
tiim er (landlord) und der Erlos ja  śchlieBlich der Allgemein
heit zu gute komm t. Dem Einwurf, daB die offentliche 
V erw altung in der Regel ungeeignet ist, Bodengeschafte zu 
betreiben, soli dadurch begegnet werden, daB die anfang- 
liche E ntw ickelung der S tad t in der H and geschafts- 
gew andter Personen liegt und die Obergabe an die Ge- 
m eindevertretung erst spater stattfindet. —

So w eit die D arlegungen der verschiedenen Yerfasser. 
W ir finden darin sehr vielen idealeu und sozialen Sinn, sehr 
viel Y ertrauen auf w irtschaftlichen Erfolg und auf die Giite 
der Menschen. Nameu und Stellung der V erfasser biirgen 
dafiir, daB es sich nicht um Utopień handelt, sondern um 
ernst gegriindete, geschaftig durchdachte Piane und Unter- 
nehmungen. Es is t zu wiinschen und zu erw arten, da (.i 
Letchw orth und W elwyn nicht die einzigen „garden cities“ 
bleiben und dafi die in ihnen verkorperten  (iedanken und 
Erfolge auch giinstig einwirken auf den englischen S tadte
bau im Allgemeinen. Gliickliches England!

In keinem anderen Land ha t der Gedanke der G arten
stad t — im vollen englischen Sinn — bisher Verwirklichung 
gefunden. E igenhausviertel im Griinen am R and der 
S tadte, K leinhaus-Siedelungen m it N utzgarten, wohlgeplante 
und wohlgepflegte A rbeiterkolonien industrieller W erke, 
kurz alle die stadtbaulichen Anlagen, dereń Bezeichnung mit 
dem W orte „G artenstad t11 ais „miBbrauchlich11 verurteilt 
wird, gibt es iiberall in reichlicher Zahl, besonders in 
D eutschland, wo derartige Schopfungen lange vor der eng
lischen G artenstadt-B ew egung in vortrefflicher A rt ins Leben 
gerufen wurden. D er von E ngland gekommenen G artenstadt- 
P ropaganda yerdanken w ir aber nicht bloB in D eutschland, 
sondern auch in Oesterreich-Ungarn, in Frankreich, Spanien 
und Italien den starken und  verstark ten  Trieb zur Griin- 
dung aller jener Siedlungen, die, wenn sie auch nur Garten- 
vorstad te , Kleinwohnungs- und K leinhausbauten, Arbeiter 
kolonien usw. sein und heiBen mijgen, ihre w ohltatigen 
W irkungen verbreiten.

W erden w ir in D eutschland je zur Griindung eigent- 
licher G artenstadte im englischen Sinn kommen? W er 
weiB es? Vorlaufig werden wir sagen miissen: Armes 
Deutschland!

V erarm t durch K rieg und FeindeshaB, demoralisiert 
durch Revolution und Politik, getauscht im V ertrauen auf 
die L eiter der offentlichen A ngelegenheiten w ahrend und 
nach dem K rieg, wehrlos und hiiiflos, is t Deutschlands 
R uckgra t gebrochen. Mit oder ohne Schuld der am tlichen 
W ohnungspolitik w achst die W ohnungsnot stetig. Zwar 
geht, der N otw endigkeit gehorchend, die unw irtschaftliche 
E rzeugung von W ohnungen m it offentlichem Schulden- 
m achen ihren W eg weiter, auch bauen Einzelne aus eigenen 
M itteln sich eine U nterkunft, aber d i e  p r i v a t e  W o h -  
n u n g s - U n t e r n e h m u n g ,  d a s  e i n z i g e  w i r k -  
s a m e  H e i l m i t t e l ,  ruht. Auf die priva.te Unternehm ung 
griindet sich aber auch der englische G artenstadt-G edanke.

W e n n  j e d o c h  e i n e s  T a g e s  d a s  p r i v a t e  
B a u l e b e n  w i e d e r  e r w a c h t ,  w erden wir alsdann die 
jeweilige Festsetzung des Bodenzinses, d. h. unserer Wohn- 
kosten, die zum Teil die G rundlage unseres W ohn- und 
Fam iliengliickes bilden, dem Belieben und dem jeweiligen 
Geldbediirfnis einer G em eindevertretung iiberlassen wollen, 
gew ahlt nach den Regeln unserer ruhm reichen Revolution? 
W er um sich sieht, wird stutzig werden und sich fragen, ob 
n icht doch das freie E igentum srecht einerseits, die freie 
B estimm ung der Miete nach der w irtschaftlichen M arktlage 
andererseits yorzuziehen seien. — J . S t i i b b e n .

Das komme vor allen Dingen zwischen F rank fu rt und Offen
bach zum A usdruck. Die starken  w irtschaftlichen W echsel- 
beziehungen dieser beiden S tad te  leg ten  die H erstellung 
einer k o m m u n a l w i r t s c h a f t l i c h e n  E i n h e i t  
nahe, soli n icht bei der S tarkę der W irtschaftsbeziehungen 
beider S tad te  Offenbach leiden. Die Schw ierigkeiten in der 
H erstellung dieser E inheit liegen aber sowohl in der poli- 
tischen G liederung des rhein-m ainischen W irtschafts-
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gebietes, wie auch in der Verschiedenheit der w irtschaft- 
lichen S truk tu r der beiden S tadte, von denen die eine 
eine H andelszentrale, die andere eine Industriestad t sei. 
Bei dieser Sachlage sei die B i l d u n g  e i n e s  Z w e  c k -  
v e r b a n d e s  das aus der N atur der Sache Gegebene. 
„Das Vorbild des ehemaligen Zweckverbandes GroB-Berlin 
sollte nicht schrecken. Die unerfreuliche E ntw icklung des 
Siedlungswesens in GroB-Berlin fiihrt sich bekanntlich be
sonders auf die einseitige Betonung der int,ensiven Hoch- 
bauweise zuriick. Gerade in siedlungspolitischer H insicht 
diirfte der ZusammenschluB Frankfurts und seiner Nach- 
bargem einden zu einem Zweckyerband auBerordentliche 
Bedeutung gewinnen, da er eine gliickliche Mischung^ von 
Hoch- und F lachbau im U nterm aingebiet ermoglichen 
wiirde. Unsere Zeit is t ja  besonders geneigt, den Schwer- 
punkt der sozialen Frage in die Probleme des Siedlungs- 
und W ohnungswesens zu verlegen. Nicht m it Unrecht. Es 
gilt namlich nach dem K rieg mehr denn je, die Massen der 
zuw andernden B eyólkerung in der Umgebung der S tadte, 
in der noch einfacher und in der Regel auch verhaltnis- 
mafiig billiger gebaut werden kann, anzusiedeln und dam it 
zu verhindern, daB die W ohnungsnot in den Siedlungs- 
zentren sich w eiterhin katastropha l ausw irkt. Die Be- 
fruchtung der in den einzelnen Gemeinden geleisteten 
siedlungspolitischen Arbeit, z. B. durch A u f s t e l l u n g  
v o n  G e n e r a l b e b a u u n g s p l a n e n ,  w i i r d e  d a -  
h e r  w e s e n t l i c h  z u  d e m  A u f g a b e r . k r e i s  d e s  
Z w e c k v e r b a n d e s  g e h o r e n .  Die Pflege einer ein- 
heitlichen zweckbewufiten Siedlungspolitik schlieBt aber 
w eiter notw endig eine V e r k e h r s -  und T a r i f p o l i t i k  
in sich, die das H inausziehen nicht ungewohnlich verteuert 
und die T rennung von W ohn- und Arbeitsgemeinde nicht 
illusorisch macht. Eine Ubernahme des Betriebes der StraBen- 
bahnen des gesam ten Siedlungsgebietes durch F rankfu rt 
diirfte sich hierbei unter entsprechenden G arantien fiir die 
iibrigen interessierten Gemeinden und dereń finanzielle 
Beteiligung besonders empfehlen. Ober die Einbeziehung 
anderer kom m unaler A ufgabengebiete, z. B. E l e k t r i z i -  
t a t s v e r s o r g u n g ,  P f l e g e  d e s  k u l t u  r e l l  e n  
L e b e n s  usw., hatten  im W esentlichen die Bediirfnisse 
der Praxis zu entscheiden. D a die beteiligten S taaten  
PreuBen und Hessen die Bildung von Zweckverbanden be
reits einer grundsatzlichen Regelung unterw orfen haben, 
w urden die rechtlichen Unterlagen leicht geschaffen wer
den konnen.

Das Gebiet des Zweckverbandes w are: Im Osten Offen
bach und Fechenheim, im Siiden Neu-Isenburg und die 
G artenvorstadt Buchschlag, im W esten Schwanheim und 
Hochst. Im Norden wiirde die Grenze m it der bisherigen 
Stadtgrenze F rankfurts zusammenfallen konnen. Dam it 
sollen jedoch nur die Grenzen des engeren W irtschafts- 
gebietes GroB-Frankfurt, das etw a 600 000 Einwohner zahlen 
wiirde festgelegt sein. Der Z utritt miifite anderen Gemein
den freistehen, zumal es sich auBerhalb dieses W irtschafts- 
kreises noch um eine Reihe von Orten handelt, die ais 
A rbeiterwohngem einden Frankfurts oder einer Nachbar- 
s tad t gelten. Es ware auch angebracht, den Z utritt einer 
Gemeinde nicht an eine bestimmte Bevolkerungszahl zu 
kniipfen, da die Gemeinden in der Umgebung F rankfurts,

■ die zum Teil in der Statistilc noch in den U nterstufen 
stadtischer Entw icklung aufgefiihrt werden, yielfaeh nur 
Pseudo-Landgem einden darstellen.

W enn Jem and einwenden sollte, daB die Bildung eines 
Zweckverbandes yerfriiht sei, so betrachte man sich einige 
Siedlungen anderer Industriebezirke, z. B. G e l s e n 
k i r c h e n ,  das sich un ter dem EinfluB des freien Spieles 
der K rafte gebildet hat. Man darf auch n icht iibersehen, 
daB eine rechtzeitige E instellung auf groBe V erhaltnisse 
fiir die Zukunft, in der die Bedeutung des W irtschafts- 
bezirkes GroB-Frankfurt durch die Grofischiffahrtsyerbin- 
dung m it der D onau wesentlich gesteigert w erden wird, 
unbedingt notw endig erscheint. SchlieBlich sei noch betont, 
daB die freiwillige B ildung des Zweckverbandes bei der 
GroBe der siedlungspolitischen A ufgaben nicht an parti- 
kularistischer Engherzigkeit scheitern diirfte. W enn nam 
lich auch der Zweckverband fur einzelne Gemeinden viel- 
leicht nur einen Y orlaufer der spateren Eingem eindung be- 
deuten wiirde, lieBe sich doch die Gefahr, daB sich der 
Zw eckverband allmahlich zu einer societas leonina aus- 
wiichse, durch entsprechende G arantien bannen.“ —-

Verkehr und Hochhiiuser in London. Obschon der 
A usschuBantrag, das „R oyal Institu te  of B ritish Archi- 
tec ts“ mogę an  zust&ndiger Stelle die allgem eine Zu- 
lassung vielgeschossiger H auser in L ondon bis zur Hohe 
von rd. 36 m in A nregung bringen, von der Vollversamm- 
lung des Y ereins m it 79 gegen 8 Stimm en abgelehnt 
w orden is t (vergl. N r . 29, Seite 176), is t die Bewegung 
doch nicht zur Ruhe gekommen. Das Mitglied Vernon 
C r o m p t o n  un tersuch t die F rage in der jiingsten  Num-

mer der Z eitschrift des In s titu tes  ™ m S t ^ p u n k t  der 
Beziehung der H auserhohe zum V e r k e h r. D abei bnng t 
er folgende Zahlen uber das W achstum  des L ondoner 
O rtsyerkehrs:

Ja h r Zahl 
der E inw ohner

Zahl 
der F ah rgas te

J a h r lic h e  F a h rte n  
au f d en  K opf d e r 

B ev o lk eru n g

1902 iib. 6,5  Millionen ub. 900 Millionen 138
1912 fast 7 ., „  n o o  „ 244
1921 fast V k  „ „3000 „ 400

Die F ah rten  sind gezithlt in den U ntergrundbahnen, 
Y orortbahnen, StraBenbahnen und  M otor-Omnibussen. In 
allen diesen B efo rderungsanstalten  herrsch t eine besorgnis- 
erregende Uberfullung. Obwohl R egierung  und Handels- 
kam m er se it m ehr ais einem Ja h rzeh n t Beratungen 
gepflogen und S tudienausschiisse m it der F rage  betraut 
haben, wie der Oberfullung abzuhelfen sei, is t man bis 
je tz t der L osung dieser A ufgabe n ich t niiher gekommen. 
Die Inbetriebsetzung  neuer U ntergrund- und Vorortlinien. 
der E rsatz  der O m nibuspferde durch M otoren, die Ein- 
rich tung  des elektrischen B etriebes bei den Untergrund- 
und StraBenbahnen, haben keine E rle ich terung  gebracht: 
es scheint, daB m it der V erkehrsverbesserung  die Uber- 
fiillung zunim mt. Soli die V erkehrsno t g este igert werden. 
so frag t Crompton, durch Z ulassung groBerer Gebaude- 
hohen? E r vernein t das um so mehr, ais die bisherige 
G estaltung der GroBthohe von rund  24 m se lbst in den leb- 
haftesten  G eschiiftsstraBen keinesw egs allgem ein  ausgenutzt 
ist. Ais Beispiel w ird St. M ary Axe angefiihrt, wo nur 
25 v. H. der S traBenfronten die GroBthohe besitzen, wahrend 
die iibrigen G ebaudehohen bis u n te r 12 m hinabgehen. Die 
gegenw artige B auordnung biete also zu v e rs ta rk te r bau- 
licher A usnutzung noch ausgiebige G elegenheit. —  J . St.

Personal-Nachrichten.
Ehrendoktoren technischer Hochschulen. Die Tech- 

nische Hochschule in A a c h e n  h a t dem Geheimen Re- 
g ierungsrat Professor Dr.-ing. K arl H e n  r  i c i in Aachen 
„ w e g e n  s e i n e r  u n y e r g a n g l i c h e n  V e r d i e n s t e  
u m  d i e  H e b u n g  d e s  d e u t s c h e n  S t a d t e b a u e s  
d u r c h  W o r t ,  S c h r i f t  u n d  S c h o p f u n g ,  i n s 
b e s o n d e r e  d u r c h  d i e  E i n f i i h r u n g  k u n s t 
l e r i s c h e r  G r u n d s a t z e  n e b e n  v o l l e r  A n e r -  
k e n n u n g  d e r  t e c h n i s c h - w i r t s c h a f t l i c h e n  
B e d i n g u n g e n  a u f  d i e s e m  G r e n z g e b i e t  
z w i s c h e n  A r c h i t e k t u r  u n d  B a u i n g e n i e u r -  
w e s e n “ die W iirde eines D o k t o r - l n g e n i e u r s  
e h r e n h a l b e r  yerliehen.

Chronik.
D ie  T a t i g k e i t  im  W o h n u n g s - N e u b a u  i n  B e r l i n  scheint in der 

kommenden Bauperiode eine etwas lebhaftere werden zu wollen, 
ais sie es bisher war. Eine kurzlich gegriindete „G e m e i n -  
n ii t  z i g o W o h n u n g s b a u  - A.-G.“ will auf der Voraus- 
setzung der Mithilfe der Stadt durch Burgschafts-Obernahme tur 
die Hypotheken zwei groBere W ohuhausgruppen mit zusannnen 
etwa 1100 W ohnungen ausfiihren. Das ist zusammen mit den 
sonst noch entstehenden W ohnungen von 1800—2000 gegeniiber 
einem Friedenszuwachs von 40 000 W ohnungen immer noch sehr 
wenig und diirfte . kaum geeignet sein, der W ohnungsnot zu 
steuern, wenn nicht mehr und mehr die f r e i e  W i r t s c h a f t  
angestrelit wird oder politische Grtinde, wie Auswanderung nach 
RuBland usw., die -Wohnungsnot mildern. In  diesem Zusammen- 
hang sei auch auf die Ausfiihrungen iiber den W ohnungsbau in 
Koln a. Rh. in Nr. 28 der „Deutschen Bauzeitung" yerwiesen. —

E i n  G a r n i s o n - M u s e u m  im  L e i b r e i t s t a l l  i n  P o t s d a m .  Die Stadt- 
verordnetcn-Versammlung von Potsdam bewilligte in ihrer Sitzung 
vom 28. April 1922 den Betrag von 12 000 M. fur die Einrichtung 
eines Garnison-Museums im Leibreitstall im Lustgarten in Pots
dam und 20 000 M. ais jiilirliche Verwaltungskosten, die jedoch 
in den Eintrittsgeldern Deckung finden. In den Bestanden des 
Stadtisehen Museums in Potsdam  befinden sich eine groBe Anzahl 
von Ausrtistungsstttcken der Ilegim enter der ehem. Potsdamer 
Garnison. liierzu kommen die aus den Nachlassen des ehem. 
1. G.-R. z. F. und des Regiments der Gardedukorps leihweise 
ubernommenen Gegenstande und Bilder, sowie die vom Zeughaus 
zur Verfugung gestellten Uniformgruppen und Bilder. In seiner 
Gesamtheit gibt das eine fast luckenlose Darstellung der Ent
wicklung der alten Potsdam er Garnison von hohem historischen 
W ert. Um diese auswerten und der Offentlichkeit zuganglich 
machen zu konnen, entstand der Plan, im ehemaligen Leibreit
stall ein Garnison-Museum einzurichten. —

In halt: Der W iederaufbau der V este Coburg. (Fortsetzung.) 
— ,G arten st;id te“ in England. — V erm ischtes. — Personal- 
N achrichten. — Chronik. —
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