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heiligen  A p o ste lfiirs ten  P e tru s  d a se lb s t zu v  o 11 u 11 - 
d e n ,  d en  G rund  am  11. O k tober, w ie e r es sich vor- 
genom m en  h a tte .“

A us d ieser D ars te llu n g  e rg ib t sich, daB am  8. Sep- 
tem b er 1165 eine B asilik a  in  B ran d en b u rg  v o rh an d en  
w ar, in  d er die H eiden  d en  G otzen  g e o p te r t h a tte n , in 
w elche  n un  ab e r d e r B ischof die P ra m o n s tra te n se r  v on  
S t. G o tth a rd t a is  D o m h erren  ein fiih rte  u n d  w o er am  
l i .  O k tober d esse lben  J a h re s  d en  G ru n d  zu r V  o 11 e n  - 
d u n g  d ieser B asilik a  leg t. Im  n a c h s te n  J a h r  116d 
sch re ib t derse lbe  B ischof ausfiih rlicher3): „Im  N am en
d e r heiligen  u n d  u n g e te ilte n  D re ie in igke it. A llen  G lau- 
b igen , den  g e g e n w a rtig e n  w ie d en  zuk iin ftigen , m ach en  
w ir b e k a n n t, daB ich , W ilm ar, B ischof d e r B randen - 
bu rg e r K irche , d ie  S tif tsh e rrn  des P ra m o n s tra te n se r  
O rdens, w elche friih e r W iger, d e rse lb en  K irch e  B ischof, 
seligen  A n g ed en k en s, v o r d e r B u rg  B ran d en b u rg  in  der 
K irche  des he ilig en  G o tth a rd  un d  zw ar in  d e r P fa rre i 
d ieses O rtes, w e lcher P a rd u in  heiB t, an g es ied e lt h a tte , 
daB ich  also  au f d en  R a t  u n d  m it H ilfe W igm anns, des 
eh rw tird igen  E rzb ischo fs d e r he iligen  M agdebu rger 
K irche , u nd  d es  B ran d en b u rg e r M ark g ra fen  A d a lb e rt 
un d  des M arkg rafen  O tto , seines S ohnes, je n e  au f 
B ran d en b u rg  se lb st v e rs e tz t h ab e  i n  d e n  B i s c h o f -  
s i t z ,  d e n  d e r  K a i s e r  O t t o  f r o m m e n  A n g e 
d e n k e n s  g e g r t i n d e t  h a t  . . . .“  D ieser D om  
O tto ’s des G roBen w a r au ch  be i dem  T od  O tto  II. 
v o rh a n d e n  (983), a is  d er groBe S law en au fs tan d  aus- 
brach . D as C hronicon  d e r M ag d eb u rg e r E rzb ischo fe  
e r z a h l t :4) „  . . . D ie Y o lker, die k u rz  v o rh e r  d en
k a th o lisch en  G lauben  an g en o m m en  h a tte n  u n d  dem  
R eiche m it T rib u t d ien ten , k o n n te n  d ie  U n te rd rtik - 
k u n g  d u rc h  d en  M ark g ra fen  T h eo d erich  n ic h t m ehr 
e r tra g e n , w a rfen  d a s  m ilde J o c h  C h ris ti ab  u n d  g riffen  
in  e inm iitiger V ersch w o ru n g  zu d e n  W affen . N ach 
dem  sie in  H av e lb e rg  die m ilita risch e  B esa tzu n g  
n ied e rg em etze lt h a tte n , v e rn ic h te te n  sie am  29. Ju n i 
den  B ischofssitz  m it d en  O brigen , d ie  sie u n a c h ts a m  
v o rg e fu n d en  h a tte n . A m  d r itte n  T a g  a b e r  k am en  sie 
nach  B ran d en b u rg , a is  schon  d ie  e rs te  S tu n d e  ange- 
sch lag en  w u rd e , w o z u e rs t V o lk m ar, d e r  3. B ischof, 
un d  d er v o rg e n a n n te  T heo d erich , d e r  V e rte id ig e r d ieser 
S ta d t, flohen ; d ie  G eistlich k e it ab e r, die n ich ts  d av o n  
ah n te , n ahm en  sie g e fan g en  u n d  ra u b te n  den  K irchen- 
sch a tz , v e rg o ssen  d as  B lu t v ie le r  U n schu ld igen , und ,

ie  U rk u n d en  e rzah len  uns Fol- 
g e n d es: „1157. B ran d eb u rch  ob- 
s ia e tu r  e t c a p itu r-*1). (1157 w ird  
B ran d e n b u rg  b e la g e rt u n d  ge- 
nom m en.) D as w a r  d as  le tz te  
Mai, daB d ie  D eu tsch en  d as  a lte  
B ran d en b u rg  ih re r Y o rfah ren  der 
V o lk e rw an d e ru n g sze it d en  Sla- 
w en m it W affen g ew a lt entreiB en 
m uB ten. V on n u n  an  b lieb  die 

S tad t d eu tsch  b is au f u n se re  T age .
S e it O tto ’s des G roB en Z eit h a t te  der K am p f h in  

und h er g ew o g t. O tto  g riin d e te  948 o d e r 949 die Bis- 
tiim er B ra n d e n b u rg , H a v e lb e rg  u n d  MeiBen fiir die 
Slaw en. 967 e rr ic h te te  e r den  E rzb isch h o fss itz  in  M agde
burg, dem  d ie  S law en b isch o fss itze  u n te rg e o rd n e t w u r
den. D er M ag d eb u rg e r D om  w a r au s  S te in  herg es te llt. 
Das G leiche d iirfen  w ir fiir H av e lb e rg , B ran d en b u rg  und  
MeiBen v o rau sse tzen . D ie B ra n d e n b u rg e r  B ischofs- 
C hronik b e ric h te t n u n  v o n  dem  B ischof W i l m a r  nach  
der E ro b e ru n g  B ran d e n b u rg s  im  J a h r  1157 F o lg en d es : 

„ In  d iesem  Ja h re , nam lich  1165 am  8. S ep tem b er2), 
e rrich te te , w ie d u rc h  d ie  C h ro n ik  des B ran d en b u rg e r 
B istum s b ezeu g t w ird , d e r  B ra n d e n b u rg e r  B ischof W il
mar, d er se inen  S itz  seh r in  d ie  H ohe g e b ra c h t un d  die 
S tad t B ran d en b u rg  g eg en  d ie  N ach s te llu n g en  d e r H ei
den zu b e fes tig e n  befo h len  h a tte ,  au f den  w ohliiber- 
leg ten  u n d  e ifrigen  R a t  des M ark g ra fen  A lb rech t, ge- 
n an n t d er B ar, w ie au ch  se in e r S ohne, d en  B ischofsstuh l 
in der S ta d t, indem  er d o rth in  d ie  S tif tsh e rrn  des P ra 
m o n s tra ten se r O rdens, w elche  d am a ls  in  d e r  K irche  des 
heiligen  G o tth a rd  in  d e r  B ra n d e n b u rg e r  V o rs ta d t leb- 
ten , in fe ierlichem  Z uge d e r  G e is tlich k e it u n d  des 
V olkes u b e rflih rte  u n d  v e rp f la n z te , d a  j a  n a c h  d e r  
V e r n i c h t u n g  d e s  U n f l a t e s  d e r  G o t z e n -  
b i l d e r  d o r t  u n a b l a s s i g  G o t t  L o b  g e s u n -  
g e n  w u r d e ,  w  o m a n  f r i i h e r  d e n  D a m o n e n  
o h n e F u r c h t u n d  n i c h t o h n e B e l e i d i g u n g  
G o t t e s d i e n t e .  In  dem se lb en  J a h re  le g te  d e r be- 
sag te  B ischof, d a  e r b e sch lo ssen  h a tte ,  d ie  B asilik a  des

*) M onum enta G erm an iae  h is to rica . (A nnales  M agdeburgense?). H an 
no ver 1859. S er. XVI S. 1^1.

2) D o b n er M tnum enta h is to rica  B oem ica , B d. 3. C hronicon P u lk av ae . 
S. 189. P ra g  1771.

3 Buchholz. Y ersuch  e in e r  G esch ich te  d e r  C h u rm ark  B randenburg . 
B erlin  1771. IY. A nhang, S. folg^nde.

4) M eibom. R er. G erm . Bd. 2, S. 278, N e lm stad t 1686.
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w as noch  b ek lag e n sw erte r is t, w a rfen  D edilo , den
2. B ischof d iese r S ta d t, d er schon  se it 3 J a h re n  im  
G rabę ru h te , nachdem  er v on  den  Seinen  e lend  _ er- 
m o rd e t u n d  e rw iirg t w orden  w ar, h e rau s , dessen  L eich- 
n am  b is dah in  u n v e rseh rt w ar, n eb s t seinen bischof- 
lichen  G ew andern , u n d  b ed eck ten  den  B erau b ten  n ich t 
m ehr. . . .“ U nd d er A n n a lis ta  Saxo  b e ric h te t1): „D ie 
S law en ze rs to rten  die K i r c h e n  i 11 B r a n d e n 
b u r g  u n d  H a  v  e 1 b e r  g u nd  fie len  ins H eiden tum  
zu riick .11 D er ju n g ę  K on ig  O tto u n te rw irf t die A uf- 
s tan d isch en  a b e r b a ld  w ieder. E r is t 992 und  997 in 
B ran d en b u rg . D ie B ischofsk irche  is t n a tu rg em aB  w ieder 
h e rg e s te llt w orden . R u h ige  Z u stan d e  tr a tc n  w ieder ein. 
Y on B ran d en b u rg  z ieh t O tto  III. bis P osen  und G nesen, 
wo e r das E rzb is tum  G nesen  g riinde t. Sein N achfo lger,

a fr ik a  die zu riick g eb lieb en en  D eu tsch en  d en  n a c h d ra n - 
gen d en  S law en  n ich t m eh r g ew ach sen  w a ren , h ab en  
ih n en  g eg en  550 n . C hr. die S law en  ih ren  ta u se n d - 
jah rig en  L an d e rb es itz  en tr issen . A b er sch o n  u n te r  
K a rls  des G roBen sieg re ic h e r F iih ru n g  b e g a n n  die 
R iick e ro b e ru n g  d e r L an d e  a n  d er E lbe  se it rd . 780. _ So 
w erd en  w ir m it G o tte s  H ilfe au ch  den  g e g e n w a rtig e n  
R tick sch lag  m it w e ite rem  F o r ts c h r i t t  u b e rw in d en .

Je d e n fa lls  w a r  a lso  bei d e r le tz te n  R iick e ro b e ru n g  
B ran d en b u rg s  d er a lte  D om  O tto ’s zum  T eil n och  vo r- 
h an d en  u nd  d iese u ra lte n  B au re s te  h a b e n  sich bis heu te  
noch  e rh a lten . D ah er sch re ib t 1170 d e r B ischof W il- 
m a r3) : „. . . s o  w i e  w i r  d i e  D o m k i r c h e  d e s  
h e i l i g e n  A p o s t e l s  P e t r u s  i n  B r a n d e n 
b u r g ,  die seit langer Zeit zerstort und von  den

Q u e r s c h i f f  u n d  C h o r a n s i c h t  d e s  D o m e s  i n  B r a n d e n b u r g  a n  d e r  H a v e l .

H einrich  d er IŁ , d er H eilige, b e s ta tig t  d a ra u f  den 
Z ehn ten  fiir die B ischofe in  d er g an zen  M ark B ran d en 
bu rg . A uch  liegen  d ie  be iden  e rs ten  P o sen er B ischofe 
(Jo rd a n  gest. 1001 un d  T h im oteus gest. 1020) w ah r
scheinlich  im  B ran d en b u rg e r D om  b eg rab en 2). E rsich t- 
lich w ar dam als B ran d en b u rg  d e r S tiitz p u n k t fiir die 
B ekeh rung  P o lens. E benso  b e ric h te t d ie  I lsen b u rg e r 
C hronologie, daB der B ran d en b u rg e r B ischof E zilo  1018 
im D om  b eg rab en  w ird . E in  Dom w ar a lso  se it O tto  dem  
GroBen im m er v o rh an d en , n u r fiel er be i w echselndem  
W affeng liick  w ieder in die H ande  d er H eiden . So auch  
u n te r  d er ung liick lichen  R eg ieru n g  H ein richs IV . w ah 
ren d  se iner K riege m it den  S achsen . 1100 jed o ch  w ird  
B ran d en b u rg  w ieder zu riick ero b ert, um  d a ra u f  w iederum  
verlo ren  zu gehen . W ir D eu tsche  d iirfen  d ah e r auch  
heu te  n ich t m utlos die H ande  in  den  Schofi sinken  
lassen . D as D eu tsch tu m  is t se itdem  v o rangekom m en . 
Jed o ch  n ich t a is R au b e r frem den  L andes, w ie d ies die 
S law en  d ars te llen . A li die L ande  zw ischen  dem  Schw ar- 
zen M eer u n d  d er O stsee w aren , se itdem  M enschen die 
G esch ich te  v e rze ich n e t h ab en , se it H ero d o t (rd . 500 v. 
Chr.), von  den  D eu tsch en  b ew o h n t; d enn  S k y th en , 
G eten  und  G oten  sind  ein u nd  dasse lbe  V olk . E rs t  zur 
Z eit d e r Y o lk erw an d eru n g , a is  d u rch  das A b stro m en  
d e r D eu tsch en  nach  Ita lien , G allien , S p an ien  u n d  N ord-

*) M onum enta G erm aniae h istorioa. Ser. VI, S. 631.
2) Dluffosii. O pera  om nia ed P rzedeck i.
3) R iedel. C odex d ip lom aticus B randenburgensis. B erlin  1847. Bd. V III.

H eiden fast vernichtet war, m it G ottes H ilfe wieder 
aufgebaut haben . .

B e tra c h te t m an  d en  h e u tig e n  D om  d a rau fh in  im 
In n eren , so s ieh t m an , daB  d a s  ro m an isch e  L angsch iff 
n ach trag lich  a n  d as  ro m an isch e  Q uersch iff an g e b a u t 
ist. Seine v e rz ie r te n  K iim pfersim se p a ssen  g u t zum 
oben  e rw iihn ten  V o llen d u n g sb au  des B ischofs W ilm ar 
vom  11. O k to b er 1165. A m  Q u e r s c h i f f  s i e h t  
m a n  d a g e g e n  a u B e n ,  b eso n d ers  a n  d essen  N ord- 
se ite  v o m K re u z g a n g  a u s  u n d  a m S iid k reu z (A b b .S .2 7 1 ), 
w ie au f e inen  a lte re n  U n te rb au  sp a te re s , a b e r noch 
rom an isches M au erw erk  a u fg e s e tz t is t. D iese U n ter- 
te ile  s ind  S tiicke  d es  a lte n  D om es O tto ’s des GroBen 
von  949. W i r  h a b e n  i n  i h n e n  d e n  a l t e s t e n  
e r h a l t e n e n Z i e g e l b a u D e u t s c h l a n d s  n a c h  
d e r Y o l k e r w a n d e r u n g v o r u n s ,  w enn  w ir von 
den  B ack ste in p fe ile rn  in  d e r  K irch e  E in h a r ts  zu Seligen- 
s ta d t am  M ain u n d  in M ich e ls tad t-S te in b ach  absehen , da 
d iese n ic h t T e ile  e ines v o llig en  Z iegelbaues sind . Die 
a lte n  B ack ste in e  am  B ra n d e n b u rg e r  D om  au s  d e r Zeit 
O tto ’s des G roB en h ab en  fa s t g e n a u  d iese lben  A bm es- 
su n g en  w ie u n se re  h e u tig e n  Ziegel.

D as Z ieg e lstre ich en  u n d  d e r  B a c k s t e i n b a u  
s i n d  a l s o  s c h o n  s e i t  949 i n  d e r  M a r k  h e i -  
m i s c h .  D ie V o llen d u n g  d e r B a c k s te in k u n s t a n  den 
B au ten  des 12. J a h rh u n d e r ts , w ie sie uns in  Je rich o w , 
B ran d en b u rg , H av e lb e rg , L eh n in  u nd  ah n lich en  B au ten  
en tg eg e n  t r i t t ,  y e r l ie r t  d u rc h  d iese E rk e n n tn is  ih re
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U nbeg re iflichke it. M an w ird  n ic h t feh l gehen , B ay e rn  dem  J a h re  1000 g e lu n g en  w ar, a lles das zu erfinden ,
i ui Tn ^r uUn f  ^  5an zu se^ e n ? das se it den  Z eiten  w as m an  a is die E rn m g e n sc h a fte n  d er G o tik  b isher be-
des hl. U lrich  u nd  O tto  s des G roB en eine so s ta ttlic h e  t r a c h te t  h a tte , nam lich  K reuzgew o lbe  au f R ippen ,
A nzah l a lte r  B a c k s te in b a u te n  a u fb e w a h rt h a t, a lle r- S trebep fe ile r u nd  S trebebogen . A b e r a lles das w ar n u r
a in g s  u n te r  d ick en  P u tz sch ich ten  v e rb o rg e n  und  d ah e r m oglich  gew esen , w eil m an  die beschw erlie lie  A rbe it
im A llgem einen  u n b e k a n n t. c]es U rkundensam m elns v e rsch m ah t u n d  n u r  nach  dem

eig en e n E rm essen  d ieG esch ich te  
u n se re r K u n s t g esch rieb en  h a tte .  
Schon  die G esch ich te  d e r Y ol- 
k e rw a n d e ru n g  w ird  ganz  irrig  
v o rg e tra g e n . W ohl h a tte n  die 
G o ten  A larichs I ta lien  se it 403 
du rch zo g en , ab e r ein  U m sturz 
un d  ein U n te rg an g  d e r a lten  
rom ischen  K u ltu r  w a r dam als 
n ich t erfo lg t. D as erw eisen  ja  
d ie  B au ten  d er a ltch ris tlich en  
K u n st h u n d e rt J a h re  sp a te r  in 
R a v e n n a  u n te r  T h eodo rich  dem  
GroBen, in d essen  T o d esjah r 526 
die K irche  des hl. Y ita lis  begon- 
nen  w urde.

Am R hein , a n  der M osel u nd  
in  G allien  w a r se it d e r N eu- 
ja h rsn a c h t von  406 zu 407, ais 
d ie  V an d a len  be i M ainz die 
G renze d u rch b rach en , d er Um 
stu rz  ein  w eit g riin d lich erer g e 
w esen . Je d e n fa lls  h a t  sich da- 
se lb st n ich ts  A hnliches an  B au
te n  w ie zu R a v e n n a  e rh a lten . 
W ah ren d  a b e r d as  n un  fo lgen- 
de ju n g ę  M erow ingerreich  k ra f t-  
vo ll e rs ta rk te  u n d  d ie  L ebens- 
besch re ib u n g en  d e r H eiligen  
u n d  B ischofe je n e r  Z eit eine 
iippige B a u k u n s t „ a d  san c to s  
au reo s“ u nd  „ in  coelo a u re o “ 
zeigen, d ereń  G ipfel K a rls  des 
GroBen M unster zu .A achen  is t, 
b rechen  n ach  dem  F a li des 
G o ten re iches in  I ta lie n  V ern ich - 
tu n g  u n d  Y erd e rb en  u b er das 
u n g luck liche  L an d  h ere in . P est 
u n d  V ieh ste rb en  e n tv o lk e rn  es 
vo llig . S e it 568 bem ach tig en  
sich d an n  die w ild es ten  a lle r 
d eu tsch en  V o lkers tam m e, die 
L an g o b ard en , des L andes. So 
h a tte  I ta lie n  n ich ts  m ehr an  
K u ltu r u nd  K o n n en  v o r den 
L a n d e rn  no rd lich  d e r A lpen  
v o rau s .

DaB d er Z iegelbau  in sbe
so n d ere  n ich t e inen  H au p tb e - 
s ta n d te il des o b erita lien ischen  
B au k o n n en s  in  d e r F o lg ę  aus- 
m ach te , scheinen  die B au- 
gese tze  des K o n ig s R o th a ris  
(+ 6 5 2 )  n ah ezu leg en .w ie  die des 
K on igs L iu tp ra n d  ( +  744), in 

B a c k s t e i n m a u e r  a u s  d e r  Z e i t  O t t o s  d e s  G r o B e n  a m  Q u e r s c h i f f  d en en  w oh l von  S te in  (lapis),
d e s D o n . e s  i n  B r a n d e n b u r g  a n  d e r  H a v e l .  H olz (m ateria ) u nd  D achziegeln

(tegu lae), die R ed e  is t u n d  die
W ie s te h t es n un  m it dem  h o h en  A lte r  d e r ober- M au ersta rk e  (m urus) nach  FuB en b e rech n e t a b e r  nie

ita lien isch en  B a c k s te in b a u k u n s t?  A n fan g lich  is t m an  v o n  Z iegeln  (la te re s  cocti) g esp ro ch en  w ird  ). un
g en e ig t, d ie O b erlie fe ru n g  a ltc h ris tl ic h e n  Z iege lbaues la 6 t sich a b e r nach w eisen , daB das S ch iii y o n  S t. A m -
g erad e  d u rch  O b erita lien  a is  s e lb s tv e rs ta n d lic h  anzu - b ro s iu s zu M ailand  d u rch au s  n ich t jenes ihm  anged ich^
nehm en . In sb eso n d e re  au ch , w eil die K irch e  d es  hl. te te  hohe A lte r  besitz t. E s is t e rs t u n te r  E rzb ischof
A m brosius zu M ailand , d ie  au s  Z iegeln  h e rg e s te llt  is t, O bert (1193 96) b eg o n n en  w o rd en  u n d  sein  i aeh-
a lsb a ld  n ach  dem  J a h r  1000 e n ts ta n d e n  b e tra c h te t  fo lger h a t  d as  G anze vo llen d e t.
w urde , so llte  sie d och  m it ih re n  K reu zg ew o lb en  au f DaB es au ch  friihere  Z ieg e lb au ten  in  O berita lien
R ippen  eine  V o rlau fe rin  d e r  fran zo s isch en  G o tik  sein. g ib t a is  d iese  b eriih m teste  K irche , is t  se lb s tv e rs tan d lich ,
Sie w u rd e  a is d ie  H a u p tv e r tre te r in  des lo m b ard isch en  a b e r  se lb s t d er D om  zu M odena, w e lch e r 1099 begonnen
S tiles g ep rie sen , dem  es w ie  g e s a g t  sch o n  bald  n a c h  w u rd e2), is t  e ig en tlich  n u r e in  H a u s te in b a u  m it Z iegel-

». H asak . D e r  K .reh en b au  des M itte ia ite rs . L e ip d g  1913. D aSe ib s t lu n te rm a u e ru n g , w elche in n en  g eze ig t is t J e d e n fa lls
die B aupese tze  im  w o r t ia u t .  s. soi ff. sch e in t O b erita lien  k e m e n  groB eren  S ch a tz  a n  fruhe-
s. 3?3.Hasak’ Der Ki^chenbal, des Mittelalters- L o ip Zig 1913, Bd. 1, gten ro m an isch en  B a c k s te in b a u te n  zu b e rg e n  ais B ay-
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ern. B ay e rn  is t das M u tte rlan d  un seres  n o rd d eu tsch en  
Z iegelbaues!

D er ita lien ische  B ack ste in b au  e n tw ick e lt sich in 
d er rom an ischen  Z eit in  zw ei d u rch au s  g e tre n n te n  
Schulen . D ie L om barde i u n d  die V enezischen  Inse ln  
fuBen beide  au f d er a lte n  R ó m erk unst. DaB ihre  Ziegel- 
b a u k u n s t au s  G riechen land  oder a u s  B yzanz stam m e, 
b esonders  fiir Y enedig- g ilt d as h eu te  noch  ais G laubens- 
sa tz  d e r  K u n stw issen sch aft, is t a b e r e in e r d e r v ie len  Irr- 
tiim er, iiber die m an  iibere ingekom m en ist. D ie V ene- 
zische B a ck ste in k u n st is t  die T o ch te r d e rjen igen  zu R a-

Vermischtes.
Die Hauptversammlung der „Deutschen Gesellschaft fiir 

Gartenkunst‘‘ 1922 findet in den Ta gen des 18.—21. Jun i 
in M i i n c h e n - D a c h a u  sta tt. Die Tagung w ird m it Yer- 
handlungen innerer Yereinsangelegenheiten am 18. Jun i 
eingeleitet. D arunter befinden sich Yorschlage fiir eine 
N eugestaltung der Zeitschrift „Die G artenkunst11 und MaB
nahmen fiir die Forderung der A usbildung der Garten- 
architekten. Am 19. Jun i findet ais Teil der offentlichen 
Hauptversam m lung ein V ortrag  des G arten-A rchitekten
G. A 11 i n g e r  aus Berlin iiber „Die kiinstlerische Gestal
tung der Friedhofe" statt. Die Beratungen des 20. Juni 
werden wieder m it inneren Yereinsangelegenheiten einge
le ite t D arauf sprechen in offentlicher Hauptversamm - 
lung H ofgarten - D irektor H. S c h a  11 aus Miinchen iiber 
„Die von den Fiirsten des Hauses W ittelsbach geschaffenen 
Garten in Bayern“ ; V iktor Z o b e 1 aus Auerbach in Hessen 
iiber „Die Bedeutung des G artens innerhalb des heutigen 
W ohnorganism us“ und C. H e i c k e aus F rankfu rt a. M. 
iiber ..Die raumliche G estaltung der Anlagen fiir Spiel und 
Sport11. An die H auptversam m lung schlieBt sich am 21. Jun i 
eine T a g  u n g  d e r  l e i t e n d e n  B e a m t e n  f i f f e n t -  
l i c h e r  G a r t e n  - und F r i e d h o f s - V e r w a l t u n g e n .  
Auf dieser sprechen S tadtgarten-Inspektor J . G i e s e n aus 
Koln und G artenarchitekt C. R a u t h  aus H annover iiber 
„Einrichtung und W irksam keit stadtischer K leingartenam ter11, 
sowie Garten direktor H. K u b e aus H annover iiber „Das 
Gartenwesen der Stadte, seine Aufgaben und E inrichtungen11. 
Mit der Versam mlung sind Besichtigungen von SchloB und 
Garten in SchleiBheim, sowie des Botanischen G artens und 
des Parkes von N ym phenburg verbunden. —

Die Hauptversammlung 1922 des „Bundes der Sand- 
und Kieswerke Deutschlands“ findet am 21. Jun i in G o s - 
l a r  sta tt. Aus der Tagesordnung erwahnen wir V ortrage 
der Hrn. Dr. A. G e s  s e i  aus W esel iiber: „Eine Rhein-
kies-Baggerei“ ; Dr. P u l f r i c h  aus Berlin iiber: „Quarz 
und Sand ais Rohstoffe fiir die Feinkeram ik11, und Dinl.- 
Ing. Otto S c h n e i d e r  aus S tu ttgart iiber; „Sandaufbe- 
reitung“. —

W ettbewerbe.
Wettbewerb Bebauungsnlan fiir das Gelande beim Glas

palast in Miinchen. Den M itteilungen S. 244 tragen wir 
nach, daB neben den bereits genannten Preisen zwei 
HI. Preise von je 7000 und zwei IY. Preise von je 3000 M. 
zur Verteilung kommen. Ankaufe fiir je 2500 M. sind vor- 
behalten. Das Preisgericht besteht aus je einem nicht ge
nannten V ertreter des Staatsm inisterium s fiir U nterrieht und 
Kultus und der Obersten Baubehfirde, sowie aus den stadt. 
Oberbauraten B e b 1 o und B l f i s s n e r ,  dem Akademie- 
D irektor M a  r r . dem Akademie - Professor Frh. von 
H a b e r m a n n . ,  dem Prof. Jos. W a c k e r l e ,  dem Prof. Osk. 
G r a f ,  dem Prof. Dr. Theod. F i s c h e r ,  sowie den Pro- 
fessoren K arl J  a. g e r und K arl S a  1 1 1 e r. Es is t beab- 
sichtigt, den V erfasser des vom Preisgericht ais den am 
geeignetsten bezeichneten E ntw urf m i t  d e r  A u s a r b e i -  
t  u n g z u b e t r a u e n ,  soweit die Ausfuhrung einzelner 
Gebaude durch den S taa t in absehbarer Zeit erfolgen sollte. 
Es is t schon erwahnt, daB m it dem Fortbestehen des 
Glaspalastes einstweilen gerechnet werden muB, jedoch 
konnten die Ausbau ten an der Ost> und der Westseite be- 
seitigt werden. Das ware schon ein erhebliches Zugestandnis. 
Da der G laspalast bei A usstellungen zu einem D rittel bis zur 
Halfte entlastet werden muB, so ware in diesem Umfang 
neuer Raum fiir Ausstellungszwecke zu schaffen. D enkt 
man sich dazu noch Gebaude m it anderen Zwecken, wie 
Saalbau, Post, Hotel usw., so diirfte von dem freien Ge
lande nicht viel mehr iibrig bleiben. Der ehemalige ,.Kleine 
Botanische G arten11, das Gelftnde-Dreieck zwischen Luisen- 
und Sophien-StraBe, soli neue w issenschaftliche Gebaude 
des S taates aufnehmen. W enn das Gelande um den Glas
palast so stark  in Anspruch genommen werden miiBte wie 
im Program m  angedeutet ist, dann wiirde doch die Frage 
ernstlich zu erwSgen sein. ob nicht dieses Gelande zu dem

venna . In  R a v e n n a  b a u te  m an  im  9. J a h rh u n d e r t , w ie 
uns die L eb en sb esch re ib u n g en  d e r  ra v e n n a tis c h e n  
B ischofe des A gne llu s  b e rich ten , g e ra d e  so w ie zu r Z eit 
u n se res  d eu tsc h e n  K a ise rs  O tto  III., a is  sich  V e- 
ned ig  an sch ick te , den  G ru n d  zu se in e r M ach t zu leg en , 
e ifrig  u nd  zw ar in B ack ste in en , a b e r  m it so lchen , die 
au s  groB en L eh m k u ch en  h e ra u s g e sc h n itte n  w aren , 
w ah ren d  D eu tsch lan d  seine Z iegel in  K a s te n  strich . 
Die R om er h a tte n  w ohl be ide  A rte n  d e r B ack ste in h e r- 
s te llu n g  ge iib t, d enn  auch  d ie  G o ten  in  S p an ien  s tr ich en  
lau t dem  hi. Is id o r von  S ev illa  ( +  636) ih re  Z iegel. —

Glaspalast-Gelande hinzu gezogen und die Sophien-StraBe 
geradlinig auf die Luisen-Strafle durchgefiihrt w erden sollte. 
Auch dann bliebe noch Raum fiir staatliche Bauwerke. die 
hier stehen m u B t e n .  —

Im Wettbewerb fur ein Kriegerdenkmal in Mittenwald 
in Oberbayern w aren 60 Entw iirfe eingelaufen. Den
1. Preis erhielt B ildhauer Jak o b  R u d o l p h  in Miinchen; 
m it dem n .  Preis wurden ausgezeichnet A rchitekt K. Alfred 
M a y e r  und B ildhauer K. R u p p e r t  in Miinchen. Der 
in . Preis fiel w ieder auf Jacob  R u d o l p h  in Miinchen und 
den IV. Preis erh ielt B ildhauer Leo S t r  a u b in Miinchen. — 

Im Wettbewerb um Entwiirfe fur ein Pionier-Denkmal in 
Dresden liefen 65 Arbeiten ein. Den I. P reis von 2500 M. 
erhielt B ildhauer H erm ann K  r e B in D resden; sein Entw urf 
wurde zur A usfuhrung empfohlen. Den II. P reis von 1800 M. 
errangen die Bildhauer Rud. B o r  n und K arl T r a n  in 
Dresden. Der HI. Preis wurde dem B ildhauer Pau l B e r g e r  
in Dresden zugesprochen. Zum A nkauf w urden empfohlen 
die Entwiirfe von Bildhauer A rthur L a n g e  und A rchitekt 
W. B. L a n g e ,  sowde von B ildhauer Paul B e r g e r ,  samt- 
lich in Dresden. Das D enkm al soli seinen P latz  auf dem 
Gelande des friiheren Gondelhafens an der Bruhlschen Ter
rasse finden. —

Im Wettbewerb Volksschule Landau liefen 132. Ent- 
wiirfe ein. Den I. Preis gew ann der E ntw urf „Einfach ein 
Błock11 von W. J  o s t und Ad. S c h u h m a c h e r  in S tu tt
gart; den n. Preis der Entw urf „Zweistfickig11 von Dr.-Tng. 
Fritz S c h r o d e r  in H eidelberg; den III. P reis der E nt
wurf „Das groBe Einm aleins11 von B e c k e r & S c h m e i B e r  
in Baden-Oos. Zum A nkauf gelangten die Entw iirfe von 
Hans V o 1 k  a r t  mit Gerh. G r a u b n e r  in S tu ttgart, K arl 
L o i b 1 m it Eberh. F i n s t e r w a l d e r  in Miinchen. und 
M e s s a n g  & L e u b e r t  in K arlsruhe. —

Zum Wettbewerb Clubhaus Nassovia fiir Hochst am 
Main wird bei uns K lage daruber gefiihrt, daB die Aus
stellung der Entwiirfe stattgefunden habe, ohne daB selbst 
die in naher N achbarschaft wohnenden Bew erber Gelegen
heit gefunden hatten, die Entw iirfe zu besichtigen. AuBer- 
dem seien die Entwiirfe formlos ohne jedes Begleitsehreiben. 
ja  nicht einmal mit dem Protokoll des Preisgerichtes, auf 
das die Bewerber A n s p r u c h  haben, zuriick gesandt 
worden. W enn diese A ngaben zutreffend sein sollten. so 
wurden sie das EinreiBen einer gewissen Oberflachlichkeit 
in der formalen B ehandlung des W ettbew erbs-W esens be- 
deuten, dem unter allen U m standen entgegen getreten 
werden miiBte. Das deutsche W ettbew erbsw esen befindet 
sich in einem erfreuliehen erneuten A ufschw ung und be- 
schaftigt in schw erer Zeit w ieder zahlreiebe Fachgenossen. 
Es ware bedauerlieh. wenn durch die U nachtsam keit der 
ausschreibenden Stellen diese E ntw icklung Schaden leiden 
sollte. —

In einem Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen 
fiir Besetzungsbauten in der Umgebung zweier neuer 
Schulen in dem Baublock Kleist-, Wieland- und Klo^stock- 
StraBe in Wiesbaden, veran sta lte t un ter den Mitgliedern 
der O rtsgruppe W i e s b a d e n  d e s  B u n d e s  d e u t 
s c h e r  A r c h i t e k t e n f i e l e n  drei T. Preise den E n t
wiirfen der A rchitekten D fi r  r , H o r o 1 d und P h i 1 i p p i 
in W iesbaden zu. Es w urden d arau f die A rchitekten 
F r e u n d l i c h ,  H fi r o 1 d , S t  r  e i m und W  e r z durch die 
Reichsverm 6gens-V erw altung m it der Schaff ung  eines ge- 
meinsamen A usfiihrungs-Entw urfes betrau t. Dieser sieht 
in einheitlieher G estaltung in drei Bauw erken etw a 120 neue 
W ohnungen vor und umschlieBt eine P latzbildung, durch 
die der siidliche S tad tte il von W iesbaden eine wesentliche 
bauliche Y erbesserung erhalten  soli. —

Inhalt: Dpi- Dom zn B randenburg  in seinpn Ostteilen ein 
Rau aus O tto 's des GroBen 7,^it. — Verm isclites. — W ett
bewerbe. — Ans dem Y ereinsleben. —
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AUS DEM YEREINSLEBEN
Architekten-Verein zu Berlin. „ S t e i n e r n e  Z e u g e n  

d e u t s c h e r  K a i s e r h e r r l i c h k e i t  i n  I t a l i e n “
Y ortrag  von Geh. H ofbaurat P rof. Bodo E b h a r d t  in 
B erhn-G runew ald. (Schlufi aus Nr. 38.)

■ ® P 0 1 e t  o , das alte  Spoletium , das schon frtih
ein Bischofssitz und bereits 570 ein H erzogtum  der Lan^o- 
barden w ar, sp ielt in der groBen Zeit der deutschen K aiser 
eme Kolie. Es w ird  1155 von F ried rich  B arbarossa zuerst 
besetzt und 1194 w ar H einrich VI., der ganz Italien  be- 
herrschte, h ier S ta tth a lte r . Die heutige B urg w urde 1364 
von dem K ard inal Albornoz auf der Stelle der antiken 
Arx e rbau t und von P a p s t N ikolaus V. vollendet. 1499 hat. 
Lucrezia B orgia die B urg ais R egentin  bewohnt,

E in Ziel w iederholter A ngriffe der deutschen K aiser 
war die E n g e l s  b u r g  in Rom. Yon H adrian  begonnen 
und von A ntonius P ius vollendet, w urde sie im 6. Jab r- 
hundert n. Chr. von den Goten zerstort, um 700 wird sie aber 
wieder ais in gutem  Zustand geschildert, 998 w urde sie 
von Otto III. im S turm  genomm en und 1084 belagerte hier 
Heinrich IV. den P a p s t G regor VII. Auch H einrich V. 
machte sie 1111 zum Ziel seiner Angriffe. Seit dem 
16. Jah rhundert e rs t Festung, dann Gefangnis und schlieB
lich K aserne, w urde sie 1901 durch das italienische Kriegs- 
ministerium u n te r der L eitung des Obersten B o r g a t t i  
wieder hergestellt.

C e 1 a n o , eine B urg bei Tagliacozzo in den Abbruzzen, 
wird 1223 von F ried rich  II. verb rann t, die E inw ohner 
werden v e rjag t. Von 1225— 1230 w ird die B urg ais ein 
langliches V iereck m it E cktiirm en w ieder aufgebaut. 1695 
hat sie durch ein E rdbeben s ta rk  gelitten.

F u c e c c h i o  am Arno, in der Nahe von San Miniato, 
ist eine Burg, zu dereń  E rrich tung  K aiser H einrich VI. 
1187 die E rlaubnis gab. Sie ha t in der Folgę sehr 
wechselnde Schicksale gehabt. E in  Beispiel fiir die reiche 
B autatigkeit der deutschen K aiser bei ihren Ziigen nach 
Italien is t auch C e s e n a ,  wo K aiser Friedrich II. 1241 auf 
dem Platz  des a lten  ein neues K astell errichten  und die 
Stadt m it Mauern und Tiirm en umgeben laBt. Hier behalt 
1500 Cesare B orgia die C atherina Sforza ais Gefangene. 
Auch C a s t e l l o  d i  C a p r a j a  bei Em poli b irg t Er- 
innerungen an die deutsche K aiserzeit; im Siiden sind es 
B a r i ,  wo F ried rich  II. 1233 die B urg zu bauen beginnt; 
die Anlage von L u c e r a , ferner C a s t e l  N u o v o  von 
Neapel, vor Allem aber C a s t e l  d e l  M o n t e  in Apulien, 
die e igenartige B urg, die F riedrich  II. 1245 auf einem ein- 
sam ragenden Felskegel erbauen lieB, um h ier w iederholt 
und langere Zeit zu resid ieren . H ier en ts tand  des groBen 
H ohenstaufen Buch uber die F alken jagd . W eiterhin w er
den geschildert die P a las te  von P  r a t  o , 1220 erbau t und 
1241 durch Enzio neu und in grOBerer F estigke it w ieder 
hergestellt; die R o c c a  O r s i n a  bei C atania, die m it 
F riedrich II. verkn iip ft ist. ein Q uadrat m it 4 runden Eck- 
ttirmen, dann w ird die Z i s a in Palerm o beriihrt, die 
1166 von W ilhelm  I. begonnen w urde und endlich der 
Turm von A s t  u r a  am  Meer bei Rom, seit 1831 im Besitz 
des H auses Borgheśe, ein B auw erk, das aus breitem , m it 
Zinnen bekrontem  viereckigem  U nterbau auf antiken Wol- 
bungen aus dem Meer em por w achst. Alle diese Bauten 
des friihen M ittelalters erinnern  entw eder durch ihre Ent- 
stehung oder im V erlauf ih rer G eschichte an die groBen 
Zeiten des deutschen W eltkaisertum es, das die sachsischen 
und die hohenstaufischen K aiser zur Zeit ih rer groBten 
Machtfiille begrtindet ha tten . Sie sind die stęinernen 
Zeugen der groBten Zeit der deutschen Geschichte.

Die gezeigte Fiille der R este gab aber nu r einen 
kleinen Teil der E rinnerungssta tten , die der FuB des deu t
schen W anderers in Ita lien  b e tr itt. Die zahlreichen 
Schlachtfelder sind kaum  erw ahnt, nicht das Sieges- 
feld von C ortenuova, n ich t die F elder des Ungliicks von 
Tagliacozzo, L e^nano und Benevent, auf denen nach un- 
geheurem VorstoB die deutsche K aiserm acht, vevblut,ete. 
Die S tad te  M ailand, Parm a, Lodi, P isa, der Ghibellinen- 
hort m it dem Grab des verg ifte ten  H einrich VI., oder 
Fiorentino, d er S te rbeo rt des groBen H ohenstaufen 
F riedrich II., w urden  n ich t erw ahnt. Von der V eroneser 
K lause bis zur B urg  N icastro  in Calabrien, in der 
F riedrich II. seinen unglucklichen Sohn H einrich ge- 
fangen hielt, und  bis zur Spitze Siziliens, von G enua im 
W esten bis U dine im Osten, iiberall tre ten  w ir auf ge- 
w eihten Boden, au f Boden, der m it deutschem  B lut ge- 
diingt is t und durch deutsche H elden ta ten  e robert und  be-

herrscht wurde. „W elche Bilder steigen vor uns auf in den 
Raum en des K aiserpalastes oder im Dom von Palerm o; 
wie ersch iittert uns der Jam m er deutscher Uneinigkeit, 
wenn w ir an Heinrich IV. denken, der im Bergschnee vor 
der B urg Canossa biiBte fiir die T reulosigkeit deutscher 
F iirsten; oder wenn wir das heldenmaBig: eroberte Verona 
verloren gehen sehen, weil Maximilian II. in D eutschland 
keine Hilfe fand, ais er die alte  deutsche Mark gegen den 
A nsturm  der W elschen behaupten wollte. Und je tz t stehen 
die Ita liener am B renner; ste ig t uns nicht die Schamrote 
ins Gesicht, wenn wir denken, was einst w ar und was 
heute is t?  D eutschland! wie gew altig  stehst du da im 
Glanz gew altiger H errscher, K arls des GroBen, der 
O ttonen, F riedrich  B arbarossas und F riedrichs II. einst 
und W ilhelms I. noch gestern. Wie klein b ist du heute 
nach unsterblichen Siegen, nach glorreichen H eerfahrten 
von Soissons bis zum K aukasus, von R iga bis V enedig und 
M esopotamien. H eute sollen selbst die Schulbiicher 
schweigen von solcher GroBe. Aber wenn Menschen 
schweigen, w erden die Steine reden; w ir Bauleute ver- 
stehen sie besser, ais die anderen V olksgenossen. Die 
D eutschen sind verloren, wenn sie uneinig sind, sie sind 
unbesiegbar, wenn sie einhellia; zum Schw ert sreifen  und 
todestreu  zusam menhalten. W e r  w o l l t e  d e n  D e u t 
s c h e n  w i d e r s t g h e n ,  w e n n  s i e  w o l l t e n  z u 
s a m m e n  g e h e n ? “ —

Badischer Architekten- und Ingenieur-Verein. Im Archi
tekten- und Ingenieur-Verein zu K a r l s r u h e  hielt kiirz- 
lich B aurat Adolf W i l l i a r d ,  seinerzeit V orstand des erz- 
bischoflichen Bauam tes in K arlsruhe, einen V ortrag  iiber 
die in P f o r z h e i m  in den Jahren  1888— 1891 von ihm 
erbaute k a t h o l i s c h e K i r c h e  und dereń Vorgeschichte. 
H ierzu hatte  der V ortragende ursprtinglich drei Entwiirfe 
ausgearbeitet, von denen die beiden ersten eine starkę Ver- 
m inderung erfahren muBten. Um so hoher anzuschlagen ist 
die baukiinstlerische und bautechnische Leistung des A rchi
tekten, ais er, tro tz  niedriger Bauanschlagsumm e und bei 
E inhaltung der Zahl der geforderten Sitzplatze und Raume, 
ein im Inneren und AuBeren durchaus m onum entales Gottes- 
haus schuf; eine beachtensw erte Leistung zugleich, wenn 
man bedenkt, daB das Mittelschiff 13 m lichte W eite be- 
sitzt, also nur 3 m weniger ais unsere groBten m ittelalter- 
lichen K athedralen, und daB alle Schiffe W olbung besitzen. 
Zudem ist reichlich W erkstein im Inneren verw endet, dazu 
gute A usstattung, am AuBeren durchw eg Haustein, auch 
am Turm, der im oberen Teil frei steht. Eine technische — 
und im vergangenen Jah rhundert seltene — M usterleistung 
ist die bei aller M onum entalitat auBerst knappe Verwendung 
von Baum aterial und Baumasse, zw ar schon ein gotisches 
Prinzip, jedoch spater oft vergessen. Der V oranschlag ergab 
bei 23 906 cbm zu je 15 M. eine Bausumme von 358 590 M. 
Die A brechnung stellte sich auf 283 000 M., sodaB sich 
eine E rspam is von 75 590 M. ergab. Das G otteshaus wurde 
dam it billiger ais alles Zeitgenossische. F iir heute, wo es 
gilt, zu  sparen, sicherlich etw as Vorbildliches. Vorbildlich ist 
aber auch das Vermeiden allen unnotigen Uberflusses, an 
Stein, an Plastik , an Steinm etz-K unststticken. Und dennoch 
ist die K irche an innerer und fiuBerer W irkung eine vor- 
nehm-wiirdige. Das V erstecken der Strebebogen iiber der 
Empore der Seitenschiffe ę^bt sowohl dem Innenraum  wie 
dem AuBeren der K irche die Ruhe, wie sie unsere vor- und 
fruhm ittelalterlichen Kirchen besitzen. So h a t denn der 
Zwang zu einer besonderen K unstleistung durch die Be- 
schrankung gefiihrt. Denn im Schlichten, in der Einfalt, 
liegt eben doch, und Geibel wie Schiller driicken es in 
K iirze und treffend aus, die GroBe des K unstw erkes.

W illiard geht in sein 90. Lebensjahr. In  voller K orner- 
und Geistesfrische und m it seltener Fachbegeisterung hielt 
der P atriarch  und N estor der badischen Fachw elt den Y or
trag , ein leuchtendes Beispiel fiir Jiingere, die so zahlreich 
im Nur-M ateriellen versinken. W illiard ist ein Schiller von 
Heinrich Hiibsch, dessen K irchenbauten und andere W erke 
den Beweis liefern, daB er gleichfalls sich besondere tech 
nische Problem e stellte, und dessen W ahrspruch w ar: bei 
beschrankten  Mitteln GroBes zu erreichen. Auch F. W eia- 
brenners G rundsatz w ar es, e rs t im neuen R eich h a tte  man 
es vergessen.

Mochte der Laie ais A uftraggeber es nu r offen an- 
erkennen, w enn selbst bei groBter Sparsam keit gerade hier- 
durch der A rchitekt noch etw as GroBes leistet. —
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Reichsverein der Kalksandstein-Fabriken E. V. Auf
seiner Tagim g am 8. und 9. Marz 1922 in Berlin ha t der seit 
1900 bestehendeV erein d e n N a m e n „ R e i c h s v e r e i n  d e r  
K a l k s a n d s t e i n f a b r i k e n  E .V .“ angenommen, nach- 
dem sich die deutsche K alksandstein-Industrie fast liicken- 
los dem Yerein angeschlossen hat. Den Yorsitz fiihrte Fa- 
brikdirektor Chr. C i r k e l  (Rheine i. W estf.). Der durch 
seine Schrift „Sozialisierung: der B auw irtschaft?“ bekannte 
Syndikus des Ausschusses Bauwirtschaft, H err Dr. W alter 
S c h m i d t ,  sprach iiber die S o z i a l i s i e r u n g s g e -  
f a h r  f i i r  d i e  B a u s t o f f - I n d u s t r i e .  D er Reichs- 
verein nahm folgende Entschliefiung an:

„Die im Reichsverein der K alksandsteinfabriken organi- 
sierte deutsche K alksandstein-Industrie erhebt anlaBlich 
ihrer am 9. Marz einberufenen H auptversam m lung einm utig 
Einspruch gegen die in den Beschliissen des W ohnungsaus- 
schusses des Reichstages niedergelegten Bestrebungen auf 
Sozialisierung der Baustoff-Industrien. Bei D urchfuhrung 
dieser Beschliisse muB jede Produktionssteigerung im Keim 
erstickt und unsere Baustoff-Industrie zum Schauplatz eines 
fruchtlosen K lassenkam pfes herab gew iirdigt werden. Im 
Interesse unserer Bauwirtschaft erw artet die K alksandstein- 
Industrie von den beteiligten Stellen unbedingte Sach- 
lichkeit unter A usschaltung aller parteipolitischen Be- 
strebungen.“

Prof. B u r c h a r t z  vom Staatlichen Materialprtifungs- 
am t Berlin-Dahlem behandelte die E rm ittlung der W arme- 
durchlassigkeit von Baustoffen und berichtete auf Grund 
der im Amt durchgefiihrten Versuche, daB die K alksand- 
steine hinsichtlich ihrer W arm edurchlassigkeit und dam it 
ihres W armeschutz-Yermogens im Allgemeinen m it den 
Ziegeln auf eine gleiche Stufe gestellt werden konnen. Un- 
dichtigkeitsgrad und Quarzgehalt bedingen das verhaltnis- 
mafiig starkę W armeschutz-Vermogen der K alksandsteine. 
Diese Feststellungen sind um so bem erkensw erter, ais das 
preuB. Ministerium fiir V olkswohlfahrt in seinen Richtlinien 
zur Forderung der W arm ew irtschaft beim W ohnungsbau den 
K alksandstein ais einen warmetechnisch unzureichenden 
Baustoff bezeichnete, was sich also ais eine unhaltbare Be- 
hauptung- erwiesen hat.

Angesichts der Brennstoffnot h a t der Reichsverein die 
warmewirtschaftliche U ntersuchung von K alksandstein-Fa
briken in die W ege geleitet, woriiber Prof. E b e r 1 e , D arm 
stadt, einen eindrucksvollen V ortrag  hielt. Diese Unter- 
suchungen werden un ter M itw kkung der H auptstelle fiir 
W arm ewirtschaft fortgsetzt. W ertyolle W inkę iiber die Uin- 
stellung von Feuerungen auf Brennstoffe mit geringem 
Heizwert trug  Dipl.-Ing. Rudolf B a r k ó w ,  C harlotten
burg, vor.

Bedeutsam w ar der von Dr. H. H i r  s c h ers ta tte te  Be
richt aus dem Chemischen Laboratorium  fiir Tonindustrie 
Prof. Dr. H. Seger & E. Crarner (Berlin) iiber die M i k r o 
s k o p i e  d e s  K a l k s a n d s t e i n e s .  Es handelt sich um 
Arbeiten, die iiber die chemische K onstitution des K alk 
sandsteines AufschluB geben und die B rauchbarkeit der ver 
schiedenen H erstellungsverfahren erweisen sollen. Fiir die 
Fortfiihrung dieser Forschungsarbeit hat der R eichsvereir 
eine nam hafte Summę ausgesetzt.

Die Schwierigkeiten der K alkerzeugung verstand  der 
V orstand der V erkaufsvereinigung ostdeutscher Kalk- 
werke G. m. b. H., Oppeln, Dir. E rnst B a  r t  s c h , trefflich 
zu schildern.

Unfalle in K alksandsteinfabriken und dereń Verhiitung 
behandelte Dipl.-Ing. W e r k e n t h i n  der Ziegelei-Berufs- 
genossenschaft Charlottenburg.

Dr. A. G u t t m a n n  schilderte in einem V ortrag  Her- 
stellung und Eigenschaften der S c h l a c k e n s t e i n e  a u s  
H o c h o f e n s c h l a c k e  m it besonderer Berticksichtigung 
der dam pfgeharteten Schlackensteine.

Die Steuerbilanz 1921 vom S tandpunkte der gesetz- 
lichen Bestimmungen beleuchtete Dr. jur. e t rer. poi. B r o n -  
n e r , Berlin.

Fiir den Neubau des D eutschen Museums in Miinchen 
stiftete der Reichsverein ais erste Beihilfe 120 000 K alk
sandsteine. ;—

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. Ver- 
sammlung am 10. Okt. 1919. Es sprach Hr. U n g e r -  
N y  b o r g iiber: „ D i e  b a u l i c h e  E n t  w i c k I  v  n g d e s  
St .  P a u l i  - F i s  c h m a r k t  e s . Redner gibt einleitend 
eine Ubersicht iiber die Entw icklung des Fischhandels und 
der Marktplatze, dereń erster 1843 auf dem Hopfenm arkt 
eingerichtet wurde. Ende der sechziger Jah re  des vorigen 
Jahrhunderts hatte man begonnen, in St. Pauli Fischm arkt- 
Anlagen herzustellen. Hier w ar 1871 die erste kleine Fisch
halle von 580 <1™ Grundflache erbaut worden. Der P latz 
wurde m it einer m assiven Uferm auer eingefafit, die Lan- 
dungsanlage 1880 auf 110 m yerlangert, um den zu dieser 
Zeit wegen des Baues der Niederbaumbriicke von den

K ajen vertriebenen F ischern einen geeigneten A nlegeplatz 
zu schaffen. Der FischgroBhandel nahm im Ja h r  1887 die 
auf englischen M arkten bew ahrte Betriebsform  der Fisch- 
rerste igerungen  auf; dadurch w urde der St.-Pauli-Fisch- 
auk tionsm arkt der erste seiner A rt in D eutschland, eine 
E inrichtung, die von den iibrigen groBen deutschen Fisch- 
m arkten in A ltona, Geestemiinde und Brem erhaven sehr 
bald nachgeahm t wurde. Die F ischzufuhr nahm  um so mehr 
zu, ais um diese Zeit auch die H ochsee-F ischkutter durch 
Fischdam pfer ersetzt. w urden, sodaB die Fischhalle nach 
Osten von 580 auf 720 tim vergroBert w erden muBte. Eine 
grofie E rw eiterung nach Osten konnte nicht zur A usfuhrung 
kommen, und so entschloB m an sich zur V erlegung des 
F ischm arktes an die A ltonaer Grenze. Auch A ltona plante 
damals einen neuen Fischm arkt. Ferner w aren Bestrebungen 
im Gang, die E rbauung eines gem einsam en Fischm arktes 
allein durch A ltona bew erkstelligen zu lassen und lediglich 
einen Geldzuschufi zu leisten. Doch kam  es hamburgischer- 
seits zu keinem  Verzicht auf die E rrich tung  eines eigenen 
Fischm arktes, vielmehr wurde im Ja h r  1894 die Summę von 
636 000 M. fiir die H erstellung einer Fischm arkthalle mit 
Landungsanlage nahe der Grenze A ltonas bewilligt. Die 
neue Halle in Eisenfachw erk sollte zunachst 1500 qm Grund
flache erhalten und spater auf 3000 vergrofiert werden 
konnen, die Pontonanlagen sollten 120 m lang  werden. 
W egen Y erhandlungen m it PreuBen konnte  erst 1896 mit 
dem Bau begonnen werden; er w urde alsdann so gefordert, 
daB der neue F ischm arkt 1898 in Betrieb genommen wer
den konnte. Auf dem Markt- und L andungsplatz aber ent- 
standen die verschiedenen L andungsanlagen, die seitdem 
fortw ahrend den A nforderungen des aufierordentlich stark 
w achsenden V erkehrs angepaBt werden nnifiten. Die Ent- 
w icklung des Fischm arktes m achte schon 1906 die Aus
fuhrung der vorgesehenen H allenvergróB erung notwendig. 
Die H am burger und die A ltonaer A nlagen tra ten  in einen 
lebhaften W ettbew erb m it dem Bestreben ein, n ich t allein 
den P latzverbrauch zu befriedigen, sondern auch vermehr- 
ten A bsatz im Binnenland zu finden. Der 1907 in Cuxhaven 
geschaffene grofie F ischm arkt sollte den W ettbew erb mit 
Geestemiinde im Y ersandhandel aufnehm en und den Ham
burger M arkt entlasten. Infolge des Bediirfnisses an frischen 
Fischen und Q ualitatsw are, w oran die E lbgrofistadter sich 
gcw ohnt hatten, kam  es jedoch nich t zu der erWarteten 
Fntlastung'. Ein Yergleich der Jahresum satze der deutschen 
Fischm arkte lafit die Ctberlegenheit Geestemiindes und die 
E igenart Ham burgs und A ltonas ais O ualitatsm arkte er- 
kennen. A ltonas Anstrengamgen. im Fischhandel das Ober- 
g,ewicht zu erlangen, w eckten in den H am burger Interessen- 
kreisen den W unsch nach E rbauung einer Packhalle und 
nach V erbesserung der V erbindung mit dem Eilgiiterbahn- 
hof. Y erschiedene E ntw urfe w urden auscearbeite t unter 
Einbeziehung aller F ragen des W asserverkehrs an der ver- 
fiigbaren, nur 520 m laneen llferstrecke., wobei es sich 
herausstellte, daB ein w irklich leistungsfahijrer Fischmarkt 
nur bei Inanspruchnahm e der U ferstrecke ostlich der Fisch
halle zu schaffen ist. Dem standen jedoch die Interessen 
der K leinschiffahrt und  der in A ussicht genommenen 
Wag,enfahr-Verbindung nach W altershof entgegen. Dariiber 
brach der K rieg aus. frber einen gemeinsam en Entwurf zu 
einer H am burg-A ltonaer G esam tanlage konnte keine Eini- 
gung erzielt werden. Die Folce davon ist. daB A ltona seine 
eigenen W ege geht und den F ischm ark t un ter Aufwendung 
eroBer Kosten w eiter e lbabw aits zu yerleffen beabsichtifft. 
Nach dem Krieg’ wurde aus den verschiedensten Griinden 
m it einem groBen Aufsehw ung des Fischverbrauches und 
demnach auch des Fischhandels grrechnet, sodafi die Ham
burger B iirgerschaft im A ugust 1917 an den Senat mit dem 
Ersuchen heran trat, unverzuglich alle Mafinahmen zu treffen, 
die den H am burger und den C uxhavener Fischm arkt den 
Erfordernissen der G egenwart anpassen und gegeniiber den 
anderen Fischm arkten w ettbew erbsfiihig erhalten konnten. 
In H am burg wollte man zunachst voriibergehend, etw a fiir 
fiiiil Jahre, den vorhandenen F ischm ark t nach W esten und 
nach Osten vergroBern. D er Entw urf, nach welchem fiir 
absehbare Zeit ein lcistungrsfahiger F ischm arkt hatte  ent- 
stehen konnen, sollte 2 Mili. M. kosten. Mit Rticksicht auf 
die K leinschiffahrt und die geplante W agenfahrnische be- 
schriinkte man ihn jedoch auf die westliche Versteigerungs- 
halle nebst Packraum en und auf die K lginhandelshalle auf 
dem ehemals Schaub’schen G rundstuck. Aufierdem sollten 
sechs Packraum e in die Fischhalle eingebaut werden. Hier- 
fiir wurden im Septem ber 1918 855 000 M. bewilligt. Der 
schnellen Fertigstellung  wegen sollten die Bauten in ein- 
fachstcr W eise ais H olzfachw erkbauten ausgefiihrt werden. 
Fiir die N ebenanlagen und dereń voriibergehende Unter- 
bringung in der alten D arm verw ertungsfabrik von Schaub 
hat die B iirgerschaft weitere 600 000 M. bewilligt; gleich- 
zeitig ha t sie beschlossen. von dem Einbau von Pack-
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raum en m  die Fischhalle abzusehen. Die 470 q,n groBe Klein- 
handelshalle w urde von April bis A ugust 1919 m it einem 
K ostenaufw and von rund 151 000 M. errichtet. Der Er- 
w eiterungsbau der Fischhalle mifit 1600 Grundflache. Die 
A usfiihrung erfolgte in E isenbeton, da es sich herausstellte 
daB eine solche sich billiger ais in Holzfacliwerk stellte. 
Zum SchluB schildert R edner den Umbau und Ausbau der 
ziemlich verw ahrlosten  Gebaude der Schaub’schen Darmver- 
w ertungsfabrik fiir die Zwecke des Fischm arktes insbe- 
sondere des V ersandhandels und des Fischdampfer-Reederei- 
bedarfes. Insgesam t w urden dadurch 5632 qm nutzbaren 
Raumes verfiigbar. Mit den baulichen V eranderungen sollte 
A nfang 1920 begonnen werden.

Vers. am 28.N ov. 1919. Yors.: Hr. Z i n n o w  An,ves 
35 Pers.

E s erhalt das W ort Hr. Dr.-ing. B r a n d t ,  der unter 
Ablehnung der vor fiinf W ochen ausfuhrlich besprochenen 
W o h n u n g s - i S ó z i a l i s i e r u n g  nach D r.K am pfm eyers 
Vorschlag in ers te r Linie die sich aus den heutigen Ver- 
haltnissen ergebende Erhohung der G rundstiickspreise be- 
kiimpfen will. Die in ihren Befugnissen zu erw eiternden 
M ieteinigungsam ter sollen nur mafiige, die M ehrkosten des 
G rundeigentum ers deckende Zuschlage auf die Miete zu- 
lassen, die steuerfrei bleiben miifiten. Hohere Beleihung, 
ais dem F riedensw ert entspricht, w are durch Schatzungs- 
am ter u n te r Reform  des H ypothekenrechtes und Ein- 
fiihrung des T ilgungszw anges zu hindern, der W ert des 
Bodens sollte dabei von dem der B ebauung getrennt ge
halten werden. Die erhohten  N eubaukosten waren durch 
Steuern auf die bestehenden Gebaude zu decken, und zwar 
durch solche nach A rt der im A usland bestehenden 
Fenster- oder der R aum steuer.

Auf die andere vo r fiinf W ochen besprochene Schrift 
iibergehend, bem erk t Redner, daB inzwischen in Berlin ein 
praktischer V ersuch auf G rund des W agnerschen Ge- 
dankens der Sozialisierung der B aubetriebe in der „B a  u - 
h ii 11 e “ gem acht sei, die indessen in ihrer Organisation 
(z. B. nur zwei A rbeiter in dem aus ach t Personen be
stehenden A ufsichtsrat) W agners und zumal der A rbeiter 
Wiinschen nicht ganz gerecht w urde. F e iner seien m 
Niirnberg und  K onigsberg G enossenschaften . gegriindet, 
die erfolgreich arbeiteten . Auch in H am burg sei z. Z. eine 
umfassende A rbeitergenossenschaft in der B ildung begriffen, 
der die danischen G ew erkschaften 5 000 000 M vorgestreck t 
haben. Bei allen diesen U nternehm ungen solle der Gewinn 
in umfassendem  MaB zuriickgestellt und nu r ein ziemlich 
kleiner Teil davon v erte ilt werden.

R edner sieht in solchen G enossenschaften nur eine 
voriibergehende Erscheinung, die ais Mittel zur Erw eckung 
der A rbeitslust aber w ertvoll sei. Der Schaden, den das 
U nternehm ertum  erleidet, sei n icht unbedenklich.

Hr. L e o  berichtet, daB er bei der T agung der hoheren 
K om m unal-Baubeam ten in W eim ar einen Y ortrag  von 
W a g n e r  gehort habe, der m inder radikal sprach, ais 
seine Broschiire erw arten  lieB. Die B erliner A rbeiterschaft 
sei nicht m ehr zu halten  gewesen, deshalb sei m an zur 
Griindung der „B auhiitte“ geschritten. Der Gegensatz 
zwischen U nternehm ern und A rbeitem  werde in den Ge
nossenschaften m it dem G egensatz zwischen den Leitern 
und den G eleiteten w iederkehren; ohne L eiter sei aber 
kein Betrieb denkbar. U brigens w aren die V orstellungen 
iiber den sich ergebenden Gewinn w eit iibertrieben, wie 
Redner an Beispielen ausfiihrt. N ur ausnahm sw eise seien 
10 % des Lohnes verte ilt w orden, sonst wesentlieh weniger. 
Der V orschlag von Dr. K am pfm eyer habe auch in W eim ar 
scharfen W iderspruch erfahren; nu r der G edanke einer 
allgemeinen M ietsteuer zur H erabm inderung der Mieten 
der neu gebauten  H auser habe A nkiang  gefunden.

In der nun  beginnenden B esprechung bem erkte Hr. 
B 1 o h m, in B erichtigung einer B em erkung von Hrn. Dr. 
Brandt, daB das M ieteinigungsam t in H am burg fiir a l l e  
Vermietungen, auch die von Laden und K ontoren, zu- 
standig sei. Hr. D r  u  b b a  erw ahnt, daB nach seinen Er- 
fahrungen in F rankre ich  die F enstersteuer in hygienischer 
Beziehung sehr bedenklich gew irk t habe, was Hr. G r u n d -  
l e r  fiir Belgien besta tig t.

Hr. I h m  bedauert, daB Hr. R am batz, der auf den 
fraglichen G ebieten besonders bew andert sei, n ich t habe 
erscheinen konnen. E r betont, daB im A llgem einen der 
Gewinn des G rundeigentum ers nu r 5—6 %  V erzinsung 
des eigenen Geldes betrage  und sehr mafiig sei, weil fiir 
alle A rbeit nu r 1— 1,5 % verbliebe. Schon deshalb 
wiirde bei der Sozialisierung schw erlich fiir die Allgemein- 
heit viel herauskom m en. Auf eine A nfrage des Hrn. 
A s c h e r  aufiern sich die Hrn. B l o h m ,  G r t i n d l e r  und 
Dr.-ing-. B r a n d t  iiber k o m m u n a l e  B o d e n -  
p o i i t i k ,  die in F rank fu rt, Koln, Essen, zumal in Ulm, 
sich bew ahrt habe; Hr. D r.-ing. K o c h  w eist auf das die
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Spekulation hindernde W iederkaufsrecht hin. Hr. B l o h m  
ist im Gegensatz zu einer Aufierung, die Hr. Dr.-ing. 
B randt in seinem Y ortrag  gem acht habe, der Ansicht, daB 
der HypothekenzinsfuB hoher geworden sei. Hr. I h m  er- 
klart, daB w ahrend des K rieges der ZinsfuB sehr gestiegen 
sei, dann aber sich w ieder etw as ermafiigt habe. —

Versam m lung am 19. Dez. 1919. Es spricht Hr. S c h u 
m a c h e r  iiber: „ A r c h i t e k t  u n d  B ii h n e n b i 1 d“ (mit 
L ichtbildern) unter A nwesenheit von 72 Personen. Redner 
beginnt seinen V o rtrag  m it dem Bemerken, daB, wenn heute 
der A rchitekt nur ausnahm sweise zur Biihnendekoration zu- 
gezogen werde, das friiher anders gewesen sei. Bei den 
A lten stellte der unverandert bleibende B uhnenhintergrund 
zusammen m it dem Zuschauerraum  eine E inheit dar; lag 
doch auch die Orchestra, auf der sich das D ram a zum grofien 
Teil abspielte, innerhalb des Zuschauerraums. Im M ittelalter 
mufi man auf den K irchenbau blicken, wenn man das 
G egenstuck zum antiken T heater finden will, denn die wie 
im klassischen A ltertum  aus dem K ult entstandenen Spiele 
ianden in den Kirchen s ta tt; wiederum is t Zuschauerraum  
und Biihne eine architektoniscke Einheit. Die grofien Ent- 
w icklungsmoglichkeiten, die in den kirclilichen inittelalter- 
lichen Spieien enthalten waren, wurden durch die Renaissance 
abgebrochen. Diese ging wieder unm ittelbar auf den antiken 
T heaterbau zuriick. N ur wenig hat sich von ihren prunk- 
vollen Theatergebauden erhalten, da sie m eist in Holz aus- 
gefiihrt waren, eine Ausnahme bildet Palladios Theatro 
Olimpico in Yicenza. Gegeniiber dem A ltertum  w eist das 
R enaissancetheater ein kom plizierteres D ekorationssystem  
auf, insbesondere werden perspektivische W irkungen er- 
strebt, was die fiinf strahlenform ig gerichteten Gassen des 
T eatro  Olimpico bestatigen. Im T heater des Barock geht 
dann die K unst der Biihne ganz von der A rchitektur zur 
Malerei iiber. Ihre Mittel w erden zur Erhohung perspek- 
tivischer W irkungen in weitem Umfang herangezogen, wie 
ja  iiberhaupt die E rw eiterung der Innenarchitektur durch 
Malerei ein w ichtiges Prinzip des Barock ist. D er Pro- 
szeniumsbogen wird zum festen Rahmen fiir das gemalte 
Biihnenbild. Hierbei halt m an stets daran fest, dafi die ge
m alte A rchitektur in ihren perspektivischen Linien im 
A chsensystem des Zuschauerraum s bleibt, dafi also z. B. die 
R iickwand des gem alten Raumes dem Vorhang nicht nur 
parallel ist, sondern auch zu sein scheint. D arin liegt der 
letzte R est architektonischer Bindung. Anfangs w aren noch 
die A rchitekten ais H eller fiir die perspektivische Archi
tek tu r beteiligt, raum ten aber allmahlich den Malern, die 
dieses Speziaifach betrieben, das Feld. Diese Dekorations- 
a rt blieb im G rundsatzlichen bis Ende des 19. Jahrhunderts 
mafigebend. Auf ihr beruht auch der bescheidene Rahmen, 
in dem die dram atischen M eisterwerke unserer K lassiker 
zuerst aufgefiihrt sind, wie das erhaltene T heater von Lauch- 
stad t bezeugt. Die Schinkel’schen D ekorationen halten das 
gleiche Prinzip der Perspektive streng ein, w ahrend Sem- 
per’sche D ekorationen bereits im H intergrund vereinzelt eine 
freiere Behandlung aufweisen.

Der Mangel der lediglich gem alten D ekoration liegt in 
dem schwer zu verm ittelnden C bergang zum Korperlichen, 
zumal im Gegensatz zwischen dem sich bewegenden Schau- 
spieler gegen die gem alte Umgebung. Durch weitergehende 
V erwendung von Praktikabeln, korperlichen Dekorations- 
stiicken, suchte man sich zu helfen. Der storende Gegensatz 
gegen die gem alten Kulissen, sofem  nicht sehr weitgehende 
A nw endung plastischer Ausiiihrung sie entbehrlich machten, 
blieb bestehen, der um standliche Aufbau kostete viel Zeit, 
was lange Zwischenpausen und eine dem dram atischen W erk 
stets nachteilige O berarbeitung notig  machte. In  schneller 
Folgę fand nun die Technik verschiedene Aushilfen, die den 
Szenenwechsel erleichterten und das Biihnenbild natur- 
getreuer m achten. Durch den R undhorizont der Asphaleia- 
Biihne w urden die Kulissen, durch den K uppelhorizont auch 
die ste ts stórenden Soffitten iiberfliissig gemacht. Der 
Biihnenboden wurde in einzelne, auf hydraulischen Stempeln 
ruhende Tafeln zerlegt, die versenkt und unten fiir die 
folgende Szene hergerichtet w erden konnten. In  voll- 
kom m ener W eise wurde letzterer Gedanke in der Schiebe- 
biihne von B randt (Berlin) verw irklicht, der den sichtbaren 
Biihnenboden nach Seitenbiihnen rechts und links und nach 
hinten verschiebbar einrichtete, ein System, das Linnebach 
(Dresden) durch V erbindung m it V ersenkbarkeit vervolI- 
standigte. Den N achteil bei diesen Aushilfen, dafi sie nur 
fiir N eubauten anw endbar sind, verm eidet die Drehbiihne 
von L autenschlager (Miinchen), die sich in bestehende 
T heater einbauen lafit. D urch R einhard t und D um ont ist 
die Drehbiihne auch fiir den R undhorizont verw endbar ge
m acht worden.

D er R edner zeigt an zahlreichen Bildern, wie solche 
Mittel der T echnik die Schnelligkeit des Szenenwechsels 
und die N aturtreue des Biihnenbildes in denkbar voll-
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kommener W eise zu erreichen ermoglichen. W ohlberechtigt 
aber is t die Frage, ob die lllusionsbiihne fiir die W irkung 
des K unstw erkes torderlich, ob sie nicht ihr vielleicht gar 
nachteilig ist. Der D ram endichter will nicht etwa, Aus- 
schnitte aus der W irklichkeit wiedergeben, er stilisiert in 
Rede und Handlung, d. h. er vereintacht, indem er die fiir 
ihn wichtigen Ziige hervorhebt und alles Nebensachiiche 
unterdriickt. Daher ergibt sich ein Zwiespalt, wenn der 
szenische Rahmen des stilisierten W erkes die vollstandige 
W irklichkeit zur D arstellung zu bringen sucht. Aus sol
chen Erwagungen folgt die N otwenttigkeit einer Verein- 
fachung des Buhnenbiides. In Munchen versuchte Lauten- 
schiager, an die Biihneneinrichtung Shakespeares anzu- 
knilpien, indeiń er eine D reiteilung der Biihne des Hof- 
theaters in Vor-, Mittel- und Hinterbiihne vom ahm , ein 
Gedanke, der erst auf der kleineren, m it einfacheren Mitteln 
arbeitenden Biihne des A usstelm ngstheaters in Munchen durch 
weitergehende Stilisierung und .hntwirkiichung belriedigen- 
der durchgefuhrt wurde. Hierin eben liegt die Losung der 
Aufgabe. Ais Beispiel fiihrt Redner die von ihm fiir das 
D resdener Schauspieihaus entworfene Inszenierung des 
„Hamlet11 vor. Aus wenigen plastisch ausgefiihrten Archi- 
tekturm otiven eintachster Art, die w ahrend der ganzen 
Aufiiihrung bestehen bleiben, werden durch geringtiigige 
Anderungen und Erganzungen die verschiedenartigen 
Biihnenbiider geschaffen, die kiinstlerisch und technisch den 
Szenen des \v erkes getreulich gerecht werden. N icht am 
Platze w ird die Stilisierung fiir das moderne, in unserer Zeit 
spielende Lustspiel, fiir das V olksstiick und dgl. sein, stets 
aber fiir das groBe Drama, auch das historisclie, wenn ihm 
durch die zeitliche Entfernung eine gewisse Loslósung von 
der W irklichkeit, eine Zeitlosigkeit, zugunsten des allge- 
rnein menschiichen Gehalts veniehen wird. Auch fiir das 
moderne Drama, soweit es, wenn auch in der Gegenwart 
spielend, doch innerlich nicht an diese gebunden erscheint, 
wird eine Entw irklichung der Biihne den angemessenen 
Rahmen bilden. Der denkbar einfachste Rhythm us kubischer 
Massen, verbunden m it den noch nicht im Entferntesten 
ausgeschopiten Lichtwirkungen, deutet hier den W eg der 
Losung an. Zu ihrer Durchiiihrung bedarf es architekto- 
nischen Geistes. So wird sich der A rchitekt in der W eit 
des Scheins bestatigen konnen, wenn sein eigentliches Wir- 
kungsfeld je tz t fiir lange Zeit beschrankt ist. —

Im Architekten- und Ingenieurverein Munster i. W. 
sprach vor etw a 60 Besuchern am 1. Mai 1922 Regierungs- 
B aurat L i n z  iiber F r i e d h o f e .  Diese friiher fiirs Gemiits- 
leben des Volkes so eintluBreichen Anlagen werden heute 
fast nur noch so niichtern sachlich behandelt, wie ein Yer- 
gleich alter und neuer Friedhofe lehrt. Oft beobachten wir in 
den Neuanlagen, daB bei groBter P rach t der Erbbegrab- 
nisse die Massenfelder in trostlosem  Einerlei liegen bleiben, 
wahrend alte Friedhofe tro tz deutlich erkennbarem  W echsel 
des Zeitgeschmackes viel geschlossener und gemiitvoller 
wirken. In  erireulichem W andel haben aber die letzten 
Jah re  vor dem K rieg wieder vorbildliche Neuanlagen ge
bracht, der K rieg selbst hat der Bewegung durch die Auf
gaben der K riegerehrung einen weiteren AnstoB gegeben. 
In W estfalen gehóren zu solchen guten Schopfungen z. B. 
der neue Friedhof in Minden m it seinen prachtigen Ter- 
rassen am R and des W eser-Tales, der Senne-Friedhof in 
Bielefeld, der wohl der schonste Friedhof N orddeutschlands 
ist, dann der neue W aldfriedhof in W annę und der Friedhof 
in Herne, ais kleinere der geschickte und sehr gemiitvolle 
Friedhof in Neuhaus, sowie diejenigen von L ippstadt und 
Werl. Schone alte Friedhofe besitzen Herford, Dortm und 
und Siegen. Treffliche K riegergraber-A nlagen auBer den 
Genannten die Stadte Giitersloh, Hagen, Bottrop, D atteln, 
Eickel, Unna a. A. D agegen fallt der Zentralfriedhof der 
P rovinzialhauptstadt Munster trau rig  ab. Ohne jeden 
groBen, einheitlichen Gedanken m acht er den E indruck der 
V erworrenheit und Lieblosigkeit; auch sein neuerer Teil 
zeigt nur einzelne A nsatze zu gemiitvollerer Gestaltung. 
Die Reihengrabfelder, welche doch die H auptsache des 
GroBfriedhofes sein sollten, gehoren zu den starksten  
Mangeln dieses Friedhofes. Die K riegergrSber befinden 
sich heute noch in einem Zustand, der seines Gleichen in 
W estfalen kaum  finden wird.

Munster braucht einen neuen Friedhof, hier muB das 
bisher Versaum te griindlich wieder gu t gem acht werden. 
Erforderlich ist ein stadtischer Friedhof m it sachverstan- 
diger, zielbewufiter und s tarker Leitung, der allen sach- 
lichen Forderungen entspricht und den richtigen P latz im 
Stadtwesen einnimmt. Aber er muB auch dem Gemiit etw as 
bieten; in enger Fuhlung m it den christlichen Kirchen und 
der ganzen Biirgerschaft muB er zu einer S ta tte  werden, 
die jedem Einwohner etwas bedeutet. Die Kosten miissen 
ertraglich bleiben. Andere Friedhofe W estfalens bieten An- 
regung genug; ein W ettbew erb un ter den K iinstlern Rhein-

lands und W estfalens wiirde weitere gangbareW ege weisen.
Hr. Dr. S t ii b b e n leitete m it dem D ank fiir die auBer- 

ordentliche Fiille trefłlicher G edanken dieses V ortrages die 
Besprechung cin, an der sich besonders die Hrn. Gartenbau- 
direktor F a u l w e t t e r ,  R egierungsbaum eister H e n s e n , 
Professor W o l t e r s ,  R egierungsbaurat F r i c k e  und Re- 
g ierungsbaurat W  e i B g’e r  b e r beteiligten.

Allgemein wurde qnverkiirzte W iedergabe des Vor- 
trages durch die Presse gefordert, dam it sowohl drauBen 
im Land ais in der S tad t M unster das Gemiit des breiten 
Volkes, aber auch das PflichtbewuBtsein der verantw ort- 
lichen Stellen aufgeriittelt werden. Die Vonviirfe wegen der 
lieblosen G estaltung des Miinsterischen Zentralfriedhofes 
wurden von allen Seiten ais nur zu berechtig t anerkannt, 
aber auch b itte r iiber die V erw ahrlosung des H orster- und 
Oberwasser-Friedhofes geklagt. Bei dem offenbaren Un- 
verm ogen der miinsterischen K irchengem einden muB uber
all die S tadtverw altung  in die Pflege eintreten. Nach einer 
A ussprache iiber die N otw endigkeit der B eteiligung wirk- 
licher G artenkiinstler, die Vorziige iibersichtlicher Gesamt- 
anlagen m it nicht zu kleinen G rabfeldern und die groBen 
Reize gu ter H olzkreuze bean tw ortet der V ortragende noch 
eine Anfrage iiber Grabhiigel. Von K iinstlern wird ihre 
Beseitigung m it besten Griinden oft gefordert, dem stehen 
aber vielfach Bedenken vom S tandpunk t des Gemiites ent
gegen; die Frage kann daher nu r von Fali zu Fali geregelt 
werden. —

Wiirttembergischer Verein fiir Baukunde. Am 2. Okto- 
ber 1921 fand un ter F iihrung des Hrn. R eg.-R at Dr. 
E g e r  e r eine B esichtigung der seinerzeitigen J  u b i 1 a - 
u m s - K a r t e n a u s s t e l l u n g  d e s  S t a t i s t i s c h e n  
L a n d e s a m t e s  im Landesgewerbe-M useum in S tu ttgart 
sta tt, welche den Teilnehm ern durch den Umfang des ausge- 
stellten M aterials und die eingehenden E rlauterungen des 
Fiihrenden eine w ertvolle E rganzung des am Abend des 
betr. Y ortrages Gehorten bot. —

Am 29. O ktober 1921 hielt Oberreg.-Brt. Dr.-Ing. 
S c h a c h t e r l e  einen V ortrag  iiber „ V e r s t a r k u n g  
v o n  e i s e r n e n  B a h n b r i i c k e n  i n  W i i r t t e m -  
b e r g“. Schon vor dem K rieg ha t die w iirttembergische 
E isenbahnverw altung infolge der E infiihrung neuer 
schw erer Schnellzugs- und G iiterzugsm aschinen sich ge- 
notig t gesehen, um tangreiche Oberbau- und  Brucken-Ver- 
starkungsarbeiten  in Angriff zu nehmen. D a der Bau des 
w iirttem bergischen Eisenbahrm etzes sich iiber einen Zeit- 
raum  von mehr ais 8 Jah rzehn ten  ers treck t, herrsch t keine 
Einheitlichkeit. Vielfach w urden die einzelnen Anlagen 
nur nach dem augenblicklichen Bedarf gebaut und erst in 
den letzten  Jah rzehnten  ging m an daran, einheitliche 
G rundsatze fiir die B eurteilung der Bahnbriicken aufzu- 
stellen. Auch die notw endig w erdenden V erstarkungen 
wurden friiher m eist nur nach unm ittelbarem  Bedarf aus- 
gefiihrt; dabei erwiesen sich vor dem K rieg  wegen des 
damaligen niedrigen Eisenpreises V erstarkungen weniger 
w irtschaftlich ais vollstandige N eukonstruktionen. Seither 
sind die V erhaltnisse w esentlich anders geworden, heute 
kom m t es darauf an, das V orhandene aufs Aufierste aus- 
zuniitzen, da die Baustoffpreise sich immer noch erheblich 
hóher stellen, ais die Lohn- und G ehaltskosten; dadurch 
sind V erstarkungen bestehender A nlagen wirtschaftlich 
geworden. Das einfachste Mittel fiir Briicken-Verstar- 
kungen bilden H olzunterstiitzungen, die aber in ihrer An
w endung wegen Y erbauung des freien Raum es unter der 
Brucke beschrankt sind und nur zusammen m it einer 
gleichzeitigen E n tlastung  der Brucke durch Hebel- oder 
F ederkraft sich w irklich empfehlen. D agegen wurden z. B. 
an der M urrtalbahn die bestehenden Spannw eiten durch 
dazwischen aufgem auerte B etonpfeiler verk leinert und da
durch die Briicken nach E inziehung einiger w eiterer Stabe 
bedeutend leistungsfahiger gem acht. Eine andere Moglich
keit besteh t in der Einfiihrung eines unteren  Zuggurtes, 
der infolge kiinstlicher A nspannung durch W inden oder 
Schrauben auch am Eigengew icht m ittriigt und z. B. auf 
der Schw arzwaldbahn zur A usfiihrung kam. Eine dritte 
A rt, die A ufsetzung vón neuen G urtlam ellen, bedeutet eine 
aufierst schwierige Arbeit, weil hierbei un ter Aufrecht- 
erhaltung des V erkehrs viele N ieten gelockert und neue 
N ietlocher gebohrt werden miissen. Diese A rt kann daher 
bloB da in Frage kommen, wo andere Mittel nicht anwend- 
bar sind. An Hand aufgehiingter P iane zeigte der Redner 
die Einzelheiten vor und betonte, daB durch diese Verst&r- 
kungen, die ja  freilich keine so groBe A rbeit mehr dar- 
stellen, wie friiher, fiir den S taa t auBerordentlich viel Geld 
gespart werden kann. — D erVorsitzende, D irektor L i n k .  
sprach dem R edner fiir seine A usfiihrungen und der General- 
direktion fiir die Zuganglichm achung der Zeichnungen den 
D ank aus und gab seiner Freude iiber die mustergiiltigen 
Leistungen auf diesem schw ierigen Gebiet A usdruck. —
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