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Zum Wiederaufbau auf dem westlichen Kriegsschauplatz.
Yon Diplom -Ingenieur Alfred E c k s t e i n  in Hagen in W estfalen.

( S c h l u B . )
m Gegensatz zur Maas zeigte der 
Frontbereich der Aisne und der 
Somme ausschlieBlich die Gehoft- 
form nach unserer sogenannten 
frankischen Art, namlich Wohn- 
haus, Stallungen, Scheunen den 
riesigen W irtschaftshof um- 
schlieBend. Das Einzel- 
gehoft ist haufig, und be
sonders an der Aisne, die 

steil abfallenden Tal-Einschnitte kronend, von 
auBerst stattlicher W irkung. Der bildsame Kalk- 
stein, in den zahlreich vorkommenden Hohlen 
gewonnen, ohne durch Steinbriiche die schone 
Landschaft zu verderben, ist dort in alter 
Schulung sorgsam bearbeitet und gibt selbst dem 
kleinsten Anwesen eine herrenmafiige Wiirde: das 
Fundament der Wunderwerke von Laon. Heute 
Gleichwertiges an die Stelle dieser Yerluste zu 
setzen, ware nur durch stolze Eigenleistung und 
sehr energische Auswahl der Mittel denkbar.

Leichter erscheint diese Arbeit im Bereich 
der Somme. Der Backstein, durch Werkstein- 
streifen belebt, ist dort heimisch. Die Gepflogen- 
heit, die Raume einzeln aufzureihen, ergibt 
schmale, sparsame Baukorper, die sich auGerdem, 
nach der Zweckbestimmung, bis zu den kleinsten 
Bildungen abstufen; Bauten und Umwehrung sind 
von schlicht bauerlicher Art.

Die deutsche Mitarbeit am Wiederaufbau wird 
von den Fachblattern so hoffnungslos wie moglich 
beurteilt. Wir sollen zahlen und frohnden, geistige 
Mitwirkung aber den „Kulturnationen“ uberlassen.

Noch ist kein Beweis unseres Verstandnisses fur 
die eigenartige Aufgabe sichtbar geworden: die Be- 
muhungen scheinen sich vorlaufig in bureaumafóiger 
Abgeschiedenheit zu yollziehen. Was davon bisher ver- 
offentlicht wurde, mufi Jeden, der die Gegenden aus 
bitterer Kriegserfahrung kennt, nur hochlichst wundern,





W as sollen die k o m fo rtab len  B a ra c k e n s ta d te  in  der 
W iiste? Dem n a c k te n  F e ls  laB t sich  v o n  h e u t au f 
m orgen k e in  L eben  ab zw in g en . A u szu d en k en  w are  
nur die E rrich tu n g  e in e r W ie d e ra u fb a u fro n t an  S telle  
der friiheren  r i ick w artig en  K am p ffro n t, um  von  der 
mafiig zers to rten  R an d zo n e  au s  d ie  schw erer be tro ffen en  
G ebiete S ch ritt fiir S c h ritt dem  L eben  zu riick  zu er- 
obern Mit schem atischen  E in h e itsp lan en  is t d a  n ich ts  
zu erreichen. J e d e r  A b sch n itt w ill seine eigene  Be-

handlung, dankt aber dafiir auch mit eigenen Hilfs- 
cjuellen und Móglichkeiten, sodaB er keinem fremden 
Generalunternehmertum ausgeliefert zu werden braucht. 
Kommissionsreisen konnen nicht bieten, was person
liche Erfahrungen zu sagen haben; ich wage es daher, 
eine Erorterung auf breiterer Grundlage anzuregen, 
damit alle draufien gesammelten Beobachtungen ein- 
schlagiger Art bekannt werden und dem Wiederaufbau- 
Ministerium ais Materiał zur Yerfiigung stehen. —

„Architekt4* vor hundert Jahren.
Von Professor O e l e n h e i n z  in Coburg.

ls im Ja h r  1810 Herzog E rnst I. von Sachsen- 
Coburg imd -Gotha einen fiir verschiedene ge- 
plante Bauten, nam entlich das SchloB, geeig- 
neten „A r c h i t e k t e n “ suchte, erliielten wir 
Gelegenheit, die A uffassung dieses Begriffes 
in jener nun hundert Jah re  zuriiekliegenden 

Zeit und die A nstellungsverhaltnisse der „A rchitekten11 
naher kennen zu lernen, erlau tert auch von beriihm tester 
oder damals bekanntester fachm annischer Seite selbst.

Der herzogliche R at A rzberger berichtet dem Herzog, 
dafi es Schwierigkeiten mache, ein dessen Absichten „ent- 
sprechendes Subjekt m it fixer A nstellung zu erhalten". Es 
sei „viel leiehter, einen A rchitekten die Entwiirfe fcrtigen 
zu lassen, ohne daB er gerade angestellt zu werden 
wiinsche". Der dafiir ihm „allm onatlich zu erteilende 
E h r e n s o l d "  werde dann an dem Umfang der Arbeiten 
bemessen, zu denen der Herzog ihn brauchbar gefunden 
habe und „ u b e r h a u p t  i n  d e m  M a B s t a b ,  nach wel- 
chem die hochsten Absichten durch den A rchitekten erfullt 
werden w urden.“ Es scheint aber ratsam , da „die Resi- 
denz (SchloB) und alle Localien hier, die ein G egenstand 
architektonischer Schopfungen w erden konnen, in ihrer 
Lage und S truktur so viel E igentiim lichkeiten haben", daB 
„derjenige Architekt, der etw as Gutes entw erfen will, sie 
selber gesehen haben muB" — also nach Coburg kommt.

Man suchte so „einen A rchitekten, der die Piane zu 
einem groBen Bau aufzeichnen, V orschlage zur E inrichtung 
selbst machen kann und nicht allein im S tande sey, ge- 
schmackvolle D ekorationen anzugeben, sondern auch die 
A r b e i t s l e u t e  z u- i n s t r u i e r e n ,  d e r g e s t a l t ,  
d a B  d i e  A u s f i i h r u n g  d e n  C o b u r g e r  A r b e i t s -  
l e u t e n  i i b e r l a s s e n  bliebe, wozu also keine A nstellung 
notig sey". Der Geheime K onferenzrat v. Miiffling in 
Weimar, an den man sich w andte, wurde um Vorschlage 
gebeten (Juli 1810). E r konnte m it „gutem  Gewissen zwei 
Manner vorschlagen“, die diesen „A bsichten genau ent- 
sprechen" wiirden. Der eine, Sohn eines W eim arer A rchi
tekten, hat sich friih „durch schones Zeichnen und FleiB 
ausgezeichnet", erhielt. auf K osten des Herzogs von Sachsen- 
Weimar „U nterricht in der e d e 1 n B aukunst". E r wurde 
am W eimarer SchloBbau gebraucht, reiste hierauf nach 
Faris, wo er sich m it H erzog K arl (August) langer auf- 
hielt. Er ist nun „A rchitekt und L ehrer beim Zeichen- 
institut in W eimar". Der Mann weiB sich „auBer seinen 
Kenntnissen auch sehr anstandig  zu betragen, is t unver- 
drossen, hat durchaus n i c h t  den K t i n s t l e r e i g e n -  
s i n n  beim Projektieren, daB es nach seinem Kopf gehen 
muBte, hórt a u f m e r k s a m  a u f  d i e  I d e e n  d e s  
B a u h e r r n ,  sucht alles nach einem Geschmack einzu- 
richten, a n d e r t  a b ,  w o  e t w a s  m i B g l i i c k t ,  b i s  
d e r  P l a n  n a c h  W u n s c h  d e s  B a u h e r r n  is t“ und 
werde dann „den A n s c b 1 a g  m it groBer Sachkenntnis 
b i s  a u f s  k l e i n s t e  r i c b t i g  m a c h e n “. Der Name 
ist nicht genannt. Man wird aber die Person leicht er- 
mitteln konnen.

Der zweite, den Miiffling vorschlagt, ist „ein junger 
Mann, der in Berlin die edle B aukunst stud iert h a t“. E r 
zeichnet ebenso, wenn nicht schoner, is t m e h r  M a t h e -  
m a t i k e r ,  hat oft sehr gliickliche Ideen und lebt mehr 
in der Spekulation ais in der w irklichen W eit. E r ist 
„schwerer zu behandeln, h a t K iinstlergrillen, ist unzu- 
verlassig im Anschlagen ( w i e  a l l e  B e r l i n e r ) ( ! )  und 
hat an der Ausfiihrung kein richtiges Interesse". Auch hier 
wird kein Name genannt. „Beyde Manner w aren". den 
Wiinschen entsprechend, „brauchbar gewesen, sobald nur 
die Rede davon war, sie z u m  P r o j e k t i e r e n  n a c h  
C o b u r g  k o m m e n  zu lassen". Urlaub wiirden sie er
halten. „Es w erden zw ar oft A r c h i t e k t e n  a n g e -

*) S pate r kam  S chinkel ais  G u tach te r n ac h  C oburg.
2) D er a lte re  „B au d irek to r14, 1817, gestorb(*n 31. J a n u a r  1843 zu 

Coburg ais Baurat. Sein Sohn G ustav  E b e rh a rd  w a r  M itglied d e r Beri. 
A kadem ie der K tinste und  s ta rb  18*o. G egner H eideloffs. der, w as fiir nas 
Folgende zu b each ten  ist, von 1817—22 S t a d t b a  u i n s p e k t o r  i n  C o 
b u r g  w ar.

b o t  e n , allein dies sind Leute, die sich mehr der P raktik , 
der Ókonomie-Baukunst, ais der edlen B aukunst gewidmet 
haben.“ „In Berlin g ib t es noch Architekten, die in der 
edlen B aukunst etw as leisten konnen, allein unter 800 bis 
1000 fl. (nachdem in Coburg Gelegenheit zum Nebenver- 
dienst ist) wiirde kein solcher zu haben seyn.“ „Die W ei
m arer A rchitekten stehen sich auf 450—500 fl. — N e b e n -  
v e r d i e n s t  d u r c h  S c h r i f t s t e l l e r e i  und Privat- 
bauten  nicht mitgerechnet."

Miiffling m acht dann den Yorschlag „m it Professor 
S t u r m in Jena, der edle B aukunst liest“ und eine ausge- 
breitete B ekanntschaft m it A rchitekten hat, R iicksprache 
zu nehmen. Aus den A kten geht eine Fiihlungnahm e mit 
diesem nicht hervor. Ferner wendete man sich, Mtifflings 
Andeutung folgend, nach Berlin an „Eytelw ein“. (F. Alb. 
1764— 1848 lngenieur, Verf. versch. technischer W erke. 
Mit D. Gilly „W asserbaukunst".) Der aber schreibt: Ein 
tiichtiges Subjekt sei schwer zu finden. „Leider hat der 
ungluckliche K rieg auch unsere jungen A rchitekten ver- 
scheucht und die geringe Aussicht, welche sich je tz t ihrer 
A nstellung darbietet, is t wohl schuld, daB ein Subjekt 
fehlt", das er m it Óberzeugung vorschlagen kónne. Die 
im Brief A rzbergers genannten Herren, K arl Friedrich 
Schinkel (1781— 1841) und Martin Friedrich Rabe (Schiller 
Gillys 1775— 1856) wurden allerdings den A bsichten ent- 
sprechen. „Allein die Lage beyder ist von der Be- 
schaffenheit, daB sie Berlin n icht verlassen konnen. H err 
Schinkel ist ais Assessor bei der Oberbaudeputation (seit 
1810) mit 1200 fl. Gehalfc angesetzt und hat so viel Gut- 
achten, daB an keinen U rlaub1) zu denken ist." Herr Bau- 
inspektor Rabe „hat dagegen bei der Bauakadem ie eine 
Lehrstelle, welche ihn ununterbrochen beschaftigt." „W enn 
nur auf architektonische Entwiirfe gerechnet wiirde, wiirde 
Eytelwein raten, m it ihm in Y erbindung zu treten. Er 
is t iiberzeugt, daB diese Entwiirfe und Zeichnungen zur 
Zufriedenheit ausfallen wurden. Auch seien die Kosten 
dann ganz geringe und in Coburg wiirde man Arbeiten 
erhalten „nicht eines A nfangers in der K unst, sondern eines 
gebildeten K iinstlers“.

Ein gewisser Conta in PoBneck in Thiiiingen empfiehlt 
(November 1811) einen von da gebtirtigen Zimmergesellen 
nam ens Johann  Carl Gundermann, Sohn des Ratszimmer- 
mannes, auf den er gelegentlich der K onskription 1806 
aufm erksam  wurde. „Jedoch befand sich der Mensch (!) 
selber dam als schon in der Frem de". Gundermann „steht 
z. Z. in R egensburg in K ondition bei einem Zimmermeister 
nam ens Scheid und m ag 72 Gesellen unter sich haben“. 
Der coburgische B auinspektor Gottlieb E berhard2) ver- 
anlaBte seinerzeit den Vater, daB der Sohn sich um die 
Hofzim mermannsstelle in Coburg melden mochte. Gunder- 
m annn wollte aber nahere Bedingungen. „E r mtiBte dem- 
selben zugleich die M ilitarpflichtbefreiung zusichern, denn 
auBerdem diirfte er schwerlich zur Annahme sich ent- 
schlieBen, da er immer gew altige Furch t gegen den Militar- 
dienst (!) hat, und m it einer von seinem Y ater gezogenen 
Losnum m er dienen sollte." Es wiirde „eine gute Aąuisition 
sein".

Ein anderer „junger Mann hingegen, der seinerzeit ais 
ein guter Zeichner empfohlen wurde, is t M a u r e r m e i s t e r  
Johann  Carl Schmidt", der besonders gepriesen wird. Ent- 
schieden is t nach einem Ja h r  noch nichts. Man scheint 
iiber die A rt der benotigten „architektonischen" K raft in 
Coburg inzwischen andere A nschauungen gewonnen zu 
haben, vielleicht beeinfluBt durch diese N achrichten. Denn 
A rzberger schrieb im Jan u a r 1812 nach Ziirich an den 
Schanzenherm  und lngenieur Johann  Feer, „der 
A r c h i t e k t ,  der fiir den herzoglieben D ienst gesucht 
wird, muBte hauptsachlich im p r a k t i s c h e n  F a c h e  
geiibt sein, in der A nstellung der W erkleute, ihrer zweck- 
maBigen B eaufsichtigung, K ontrolle ihrer richtigen und 
fleiBigen Arbeit, indem er in der H auptsache sichere K ennt- 
nisse zur Fertigung  von A nschlagen und uberhaupt dazu 
besitze, daB die Zwecke des furstlichen B auherrn a u f
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d i e  w o h l f e i l s t e A r t e r r e i c h t  w erden". Es werde 
„ n i c h t  g e r a d e 11 verlangt, daB „ d e r  A r c h i t e k t  i m  
a s t h e t i s e h e n  F a c h  b e s o n d e r s  a u s g e z e i c h -  
n e t s e y “, indem die Hauptplane bereits entworfen seien1). 
Es sei aber doch notig, daB er „im Plan- und Profilzeichnen 
geiibt" sei und „ w e n i g s t e n s  diejenigen K enntnisse“ be- 
saBe, „welche man v o n  e i n e m  g e b i l d e t e n  
A r c h i t e k t e n  verlangen k ann“, da dies „auch schon da
zu erforderlich ist, um sich bey vorkom menden Fallen immer 
iiber die A rt der Ausfiihrung verstandigen zu k5nnen“. 
„Ist aber d i e s e r  A r c h i t e k t  z u g l e i c h  a s t h e t i -  
s c h e r B a u k i i n s t l e r ,  so ist es desto besser“. (!) 
Perennierende „A nstellung im S taatsdienst oder Y ertrag  auf 
eine Reihe von Jahren. Im ersten Fali anfangs 500 _ fl„ 
weiteres Vorriicken hangt von den wirklichen Fahigkeiten 
des Individuums ab. Bei A nstellung auf eine Reihe von 
Jahren  Bezahlung hoher, d. h. eine jahrliche Rem uneration 
von 700—800 fl. Die A nstellung uberhaupt aber miisse sich 
„ n a c h  d e n  F a h i g k e i t e n  d e s  A r c h i t e k t e n  
r e g u l i e r e n “. Aus der A ntw ort des Schanzenherrn Feer 
(12. Jan u a r 1912) erfahrt man zunachst, daB ein Herr 
Escher (wahrscheinlich Hans Conrad Escher von der 
Linth 1767— 1827) in Coburg gut aufgenommen worden 
ist und seit kurzem iiber Wien, Salzburg und Miinchen 
w ieder nach Ziirich zuriickgekommen sei und anfange, sich 
mit seinen Schriften bekannt zu machen. W as den Archi
tekten anlange, so sei ihm niemand bekannt, der zu emp- 
fehlen sei. Er habe „kein solches Subjekt“ in Ziirich „an- 
getroffen11, die A nerbieten von Coburg „reizen nicht, wo 
ein g e r i n g e r  H a n d w e r k e r  e s  j a h r l i c h  h o h e r  
bringen kann ais das ist, was Sie zu seiner B e s o l d u n g  
aussetzen". „Sie brauchen nichts weniger ais einen geiibten 
Baumeister und dies kann einer nur werden, wenn er 
selbst die Ausfiihrung von mancherley Bauten besorgt hat
— also k e i n  j u n g e r ,  a n g e h e n d e r  S c h u l e r  d e r  
A r c h i t e k t u r ,  u n d  w e n n  e s  e i n  Z e i c h n e r  v  o n 
W e i n b r e n n e r  w are.“ „Indessen konnte nur ein solcher 
s i c h  g e f a l l e n  l a s s e n ,  fiir 400 fl. Rem uneration alle 
seine Zeit zu opfern und dam it nach Abzug der Zimmer- 
miete kaum 1 fl. T  a g 1 o h n zu verdienen, in der Hoff- 
nung, sich selbst besser auszubilden.11 „Die Erfahrungen, die 
ich in Ihrer Gegend machte, haben mir gesagt, dafi ein 
treuer, alle Zeit auf seyn Amt w endender A rchitekt gewifi 
einer der ersten Baumeister ist, welcher seine Besoldung
— buchstablich genohmen — ersparen kann, und dafi als- 
dann ein solcher auch deswegen durch seine Besoldung in 
eine unabhangige Lage gen ick t werden muB, wenn man 
sich gewiB auf ihn verlassen soli". „Glauben Sie m ir“, — 
schreibt Feer — „daB, wenn Sie Ihrem Herzogtum  einen 
geschickten A rchitekten verschaffen konnen, welcher alle 
Theile des Baufaches kennt und auszufiihren weiB, und dazu 
Rechtschaffenheit, Liebe fiir seyn Fach, und die nóthige 
Fahigkeit besitzt, es sey nun, daB Sie einen alteren ge
bildeten Mann dazu engagieren konnen, oder daB Sie einen 
dazu erziehen lassen, lo leisten Sie Ihm einen sehr 
wesentlichen Dienst. Allein mit dessen Besoldung miissen 
Sie alsdann die Sache nicht so genau nehmen.11 „Denken 
Sie nur, daB der Herzog von Meiningen, w e l c h e r  a u c h  
n i c h t s  w e g z u s c h e n k e n  hattej einem solchen B a  u - 
k o n d u k t e u r ,  wie sie ihn brauchen, eine Besoldung von 
600 fl. gab und m i r  (Feer) 1000 fl. Und ich darf Ihnen 
ohne Parteilichkeit verraten, dafi das Aerarium sich gut 
dabei fand.11

„Her K ondukteur Schaubach (Bruder des Ihnen bekann- 
ten Arnim (?) Schaubach) besorgt dort noch das ganze Bau- 
wesen seit meinem A bgang von da m it seltenem Feuer und 
vollkommener Selbstandigkeit; und an A utorita t iiber die 
A rbeiter hat er eher tlberflufi ais Mangel, Dieser Mann 
w ar vorher g e s c h u l t e r  M a u r e r m e i s t e r  und sehr 
guter Zeichner. Einen s o l c h e n  s o l l t e n  S i e  h a b e n .  
Aber solche Leute sind selten. W enn Sie niem and in 
Ihrer Nahe finden, und einem tuchtigen Subjekt auch eine 
b e s s e r e Besoldung v e r s p r e c h e n  k o n n e n ,  so will 
i c h  m i c h  g e r n  b e i  e i n e m  d e r  e r s t e n  A r c h i 
t e k t e n  D e u t s c h l a n d s ,  dem grofiherzoglich Badi- 
schen B audirektor W einbrenner, welcher einige Zóglinge 
hat, erkundigen, ob er keinen Schicklichen anzugeben 
wiifite. Ich h a tte  es eher getan, allein auf die angebotenen 
Propositionen wtirde wohl niem and L ust dazu bezeugen.11 
In Dresden oder Berlin an den Bauakademien ware kaum

Am SchloBbau der E h ren b u rg  w ar der F ranzose  R e n i e  epa te r an-
geste llt

2) D ie heu te noch in  F ran k re ich  tibliche B ezeichnung. G egensatz  
A rch itecte  constructeur. Catel geb. 1776 in B erlin , gest. 1819. V erfasser 
von m anchprlei Schriften  iiber B auw erke . B ruder des M aier F ran z  C.

3) Y ergl. N oack, D eu tsches L eben  in  Rom . S. 128.
D ie K riegsereigni6se.

5) D er V ertrleich m it den S teinm etzen  des M ittela lters  lieg t h ie r  nahe
6) D ie Schule W e inb renners  in K arlsru h e  b ild e t bekann tlich  den Aus-

g a n g sp u n k t der dortigen  T echn ischen  H ochschule.

ein solches Subjekt anzutreffen. Dieses S patjahr sei aber 
ein Berliner A rchitekt-D ecorateur2) nam ens Lud. Fried. 
Catel3) m it seiner F rau  durch Ziirich nach Italien gereist, 
welcher „seit ein paar Jah ren  m it dem inneren Ausbau und 
D ekoration des Schlosses zu B raunschw eig sich abgegeben.11 
„Dieser ist mir schon lange ais ein geschickter Zeichner be
kannt, welcher auch alles, was zur A u s f i i h r u n g  d e s  
A u s b a u s  e i n e s  s c h o n e n  G e b a u d e s  notig  ist, 
kennt." E r habe auch langer in W e i m a r  am dortigen 
SchloBbau gearbeitet, „aber D ekoration is t seine Haupt- 
sache11. Feer w iederholt nochm als ausdriicklich, „dafi die 
B e s o l d u n g  e i n e s  B a u m e i s t e r s  n i c h t  n a c h  
d e m  R a n g ę  a u s g e w o r f e n  w e r d e n  s o l i ,  w e 1 - 
c h e n  e r  u n t e r  d e n  i i b r i g e n  S e k r e t a r e n  u n d  
R e c h n u n g s f i i h r e r n  h a t ,  indem Sie viel& Subjekte 
zu den letzten, aber wegen der e r f o r d e r l i c h e n  
K e n n t n i s s e  n u r  s e l t e n  e i n s  zu der ersten Stelle 
finden".

W as hier Feer durch die Blume sagte, schien in Coburg 
gew irkt zu haben. Man suchte schliefilich m it Catel zu ver- 
handeln und frug bei Feer an (13. Marz 1812), ob Catel 
nicht doch auf „4—6 Jahre  nach Coburg sich engagieren 
liefie", wenn der SchloBbau in W eim ar vollendet ware. 
Seine Adresse wuBten seine Berliner Freunde nicht. Er 
hatte, wie aus einem B nef Feers vom 15. A pril 1812 her- 
vorgeht, vor geraum er Zeit M ailand passiert, aber, d a  
d e u t s c h e  K i i n s t l e r  e i n a n d e r  a l l e r  O r t e n  auf- 
suchen, hoffe er, dafi seine Briefe ihn erreicht hatten.

„Ich bin immer mehr iiberzeugt, wie sehr sich Catel 
fiir Ihr Geschaft schicken wiirde und die aberm alige Lage 
der Dinge4) lafit hoffen, daB solche L eute besser ais sonst 
zu behandeln sind." Durch einen seiner Schweizer Lands- 
leute machte Feer den Catel in Rom ausfindig, ais er aus 
Neapel zuriickkam . Ihm wurde fas t zu gleicher Zeit der 
Posten eines S t a d t b a u m e i s t e r s  in S t r a B b u r g  
angetragen, „und nur die Hoffnung, derzeit in einem ihm 
giinstigen Z eitpunkt nach Berlin zuriickkehren zu konnen. 
m achte ihn noch unschliissig, ob er den oder jenen Antrag 
annehme". E r werde vom 14. bis 21. Ju n i in Mailand sein. 
im Ju li nach Coburg kommen, und konnte dann im Oktober 
seine Geschafte dort antreten. Seine Bedingungen waren: 
„1. ein s i c h e r e s  G e s c h a f t  von 2 Jah ren , um nicht bei 
etw aiger U nterbrechung desselben ins BloBe gesetzt zu 
seyn; 2. Gehalt von 2000 R eichsthaler PreuB. Cour. fiir 
ein Geschaft von kurzer Dauer, das keine lebenslangliche 
V ersorgung bedinge, n ich t unbillig, besonders, da Reisen 
und E inrichtung K osten bedingen, welche ein am Ort an- 
sassiger S taatsdiener n ich t habe; 3. bediirfe er fiir den 
Anfang eines G e h i 1 f e n im Zeichnen, Schreiben und bey 
Leitung des B aues11, „welchen er. sich selbst wahlen11 
mochte. Dessen Besoldung miifite bestritten  werden.

„4. Sollte es in Coburg an geschickten  A rbeitern fehlen, 
muBte es ihm freistehen, fiir gew isse Teile der Ausfiihrung 
sie selbst an anderen Orten zu wahlen. N u r  m i t  g e 
s c h i c k t e n  A r b e i t e r n  k a n n  d e r  B a u m e i s t e r  
s e i n e  A u f g a b e  e r f r e u l i c h  a u s f i i h r e n . "

„5. Da  er in s e i n e m  e i g e n e n  S o l d  d i e  g e - 
s c h i c k t e s t e n  S t u k k a t e u r -  u n d  M a r m o r -  
a r b e i t e r  h a b e ,  w e l c h e  e r  s i c h  s e l b s t  g e 
b i l d e t 5), so behalt er sich die spezielle Ausfiihrung der 
bey dem Bau an dieser A rt vorkom m enden Arbeiten vor. 
indem er sie zu den von B erliner Baum eistern festgesetzten 
Preisen ausfuhren lasse." Catels B edingungen sah man in 
Coburg fiir „ s e h r  s t a r  k 11 und in R ucksicht des Gehilfen 
fiir fast uniibersehbar an. E r kam  danach auch nicht zur 
V orstellung nach Coburg.

Gleichzeitig h a tte  man — schon vo r der Anregdng 
Feers durch V erm ittlung des Badischen S taa tsra tes Freiherrn 
v. W echm ar — an den O ber-B audirektor F r i e d r i c h  
W e i n b r e n n e r  nach K arlsruhe geschrieben (18. Novem- 
ber 1811), wobei man spater an ein tem porelles Engagement 
auf 5—8 Jah re  gedacht. A ntw ort von W einbrenner kam 
erst am 27. F ebruar des folgenden Jah res. E r hatte  schon 
vor einigen Monaten sich bemttht, fand aber allein einen 
seiner S c h u l e r ;  dem sein A n trag  fiir die Coburger Stelle 
„v °n Rom bis Wrien“, wohin er w iihrenddem reiste, „nach- 
folgte11. E r wollte A ntw ort abw arten, der Betreffende ist 
sowohl in der „ a r t i  s t i  s c h e n  ais p r a k t i s e h e n  
B a u k  n n s t  so w eit erfahren, dafi er die Stelle, welche 
Se. D urchlaucht^ ihm anvertrauen  wollen, m it Ehren be- 
gleiden (!) k an n “. W einbrenner b ring t dann einige geeig- 
nete Leute in Vorschlag.

„1. Zwey dieser Subjekte, welche auf Reisen in F rank
reich und Italien gewesen und w ahrend 8 J a h r e n  b e y  
m i r o  i e B a u k u n s t  s t  u d i e r  t 8) haben, so dafi sie 
sowohl den theoretischen, ais den praktischen Teil der Bau- 
kunst yollkomm en verstehen, und 24—25 Jah re  alt sind, 
nnde ich ebenso ais einen D r e i f i i g j a h r i g e n ,  der  in
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seiner Jugend  das Zim merhandwerk erlernte und w ahrend 
seiner Reisen in D eutschland im letzten  PreuBischen K rieg 
unter das franzosische Ingenieur-K orps aufgenommen 
wurde, und nun etw a seit 4 Jah ren  bey mir die hiihere 
Baukunst ais ein besonderes Studium m it a u s g e z e i c h 
n e t e n  T a l e n t e n  und Fiihigkeiten studierte, ais vor- 
ziiglich zu empfehlen."

2. W enn „von diesen drei K iinstlern, welche mit 
Miihe und vielen K osten nunm ehr bis auf den Grad ihrer 
zukiinftigen Y ersorgung gekomm en sind“, D urchlaucht 
einen móchten, „so glaube ich im Namen derselben nicht 
unbescheiden zu seyn, wenn ich die jahrliche fixe Besol- 
dung auf w e n i g s t e n s  1000—1200 f 1. zum Teil in Geld, 
zum Teil in N aturalien  festsetze, w e i l  d e r g l e i c h e n  
B a u m e i s t e r  i n  h i e s i g e n  D i e n s t e n  s i c h  e b e n -  
s o h o c h  stehen und w e g e n  i h r e s  F a c h e s  auch 
w e i t  m e h r  a i s  m a n c h e  a n d e r e n  D i e n e r  
b r a u c h e n " .

3. H insichtlich des „zugedachten K a r a k t e r s  a i s  
B a u k o n d u k t e u r 1) glaube bem erken zu miissen, d a B  
d i e s e  S t e l l e n  i n  h i e s i g e n  D i e n s t e n  b i o s  
s u b a l t e r n e n  u n d  k e i n e m  K i i n s t l e r ,  w e l c h e r  
a n  d e r  S p i t z e  d e s  B a u f a c h e s  s o  vieles 
umfassen soli, zugedacht sind, und es einem j e d e n  
w i i n s c h e n s w e r t  s e i n  m u B “ keinen niederen 
Grad, sondern den „T itel eines H o f a r c h i t e k t e n ,  
B a u i n s p e k t o r s  pp. zu erhalten11. Aus einem zweiten 
Brief W einbrenners erfahren wir, daB er noch einen „ge- 
iibten Zimmermann11 wiifite, der die Stelle eines W e r k -  
m e i s t e r s  versehen konne. E r b itte t sich noch Zeit aus, 
um zu sehen, ob er nicht vielleicht einen seiner Schiiler 
fande, „in dem dieselben n ich t nur im A rchitektonischen 
Teil der B aukunst, sondern auch in den F achem  des 
Handwerkes nicht ohne praktische K enntnisse sind“.

Auf Anfrage m eint W einbrenner, es sei „schwer, von 
denen drei genannten Subjekten denjenigen auszuwahlen, 
welcher in jedem  B etrach t Sr. D urchlaucht sowohl in K ennt- 
nissen, ais auch in der Person und denen Conditionen, 
unter welchen sich ein solcher engagieren lieBe, gefallen 
konnte". E r „reduziere" sich nunm ehr auf zwei seiner 
Schiiler und iiberlasse die W ahl. „D er e r s t e ,  welchen 
ich f i i r  d i e  D i r e k t i o n  d e r  B a u g e s c h a f t e  Sr. 
Durchlaucht passend finde, is t der Sohn2) des hiesigen 
S taatsrats O e h 1, w elcher bey mir w ahrend 8 Jah re  (so) 
die B aukunst erlern te und derm alen bei A usfiihrung hiesi- 
ger (Karlsruher) herrschaftlicher Gebaude [W einbrenners] 
gebraucht wird. V or 2 Jah ren  reiste derselbe nach D eutsch
land, Italien und Frankreich  und is t seit einem halben 
Jahre w ieder von da zuriickgekom m en. Hr. Oehl is t nun 
ungefahr 25 Jah re  alt. K atholischer Religion, und besitzt 
neben dem vollstandigen theoretischen Studium eines Bau- 
meisters und vieler U bung im Zeichnen auch so viele 
praktische K enntnisse, daB er m it L eichtigkeit jede Art 
architektonischer A ufgabe entw irft und die z u r A u  s - 
f i i h r u n g  e r f o r d e r l i c h e n  D e t a i l s  u n d  O b e r - 
s c h l a g e  fertigen kann. Neben seiner M uttersprache 
versteht derselbe franzosisch und italienisch und is t in 
der Musik ziemlich geiibt. — Dieses is t ungefahr der 
innere Gehalt des H errn Oehl." „W enn ich dann solchem 
hinzufiige, daB er einen auBerst stillen und moralischen, 
ganz rein[en] und unverfalschten K arak te r und m it Aus- 
nahme etw as gebogener Beine (die er jedoch durch Pan- 
telons zu verdecken su c h t) . (!) auch ein liebreiches ge- 
falliges Ansehen besitzt, so is t dieses sein ganzes P ortra it."

„Herr Oehl, w e l c h e r  n u n  s c h o n  u n t e r  d i e  
K l a s s e  d e r  G r o B h e r z o g l i c h e n  A r c h i t e k t e n  
aufgenommen ist, und auch dem nachst eine besondere 
Anstellung zu erw arten hat, w iirde m it V orbehalt seiner 
hiesigen A nciennitat und m it E rlaubnis Sr. K. H. des 
GroBherzogs das tem porelle E ngagem ent auf 6—8 Jah ren  
(so) annehmen, wenn ihm w ahrend dieser Zeit das jah r
liche Gehalt von 1200 fl. nebst freyer (so) Logie und 
einiger E ntschadigung fiir die R eisekosten verw illigt“ 
wiirde. „Das zweite Subjekt, w elches ich passend finde, 
ware Hr. A rchitekt F riedrich S treib3), den ich in meinem 
ersten Schreiben (an S taa tsra t F reiherr v. W echm ar in 
Carlsburg-Durlach) un ter Nr. 3 beschrieben habe (s. o.). 
Derselbe ist der Sohn eines hiesigen [d. h. Badischen] 
Landm annes und h a t v o n  u n t e r  h e r a u f  die Bau
kunst e r 1 e r n t. In  R iicksicht auf K enntnisse besitzt

*) In  P reuB cn w ar das  d ie  A m tsbezeichnung  fiir den sp a te ren  
R eg ierungsbaufuhrar. A hn lich  v ers ta n d  m an  im  Siiden friiher u n te r  B au 
m eister den  M aurerm ei8ter.

2) E rn s t A dolf Oe. von H atte rsb e im  1804 S ch iiler W e in b ren n e rs , 1810 
in  Rom, 1«36 B e z irk sb au m e is te r  in  K onstanz, 1844 B au ra t.

3) G eb. 178i zu  G ondelsheim  in  B aden , gest. in  C oburg  1852, a lt 71 J a h re .
4) Kostenanschlaor.
5) D er N am e des E m p feh len d en  is t un le se rlic li. S term in te  (?) N aheres  

fehlt.
6) D er A usd ruck  nD irek tio n u e ines G ebaudes  sp ie lt in  dem W ort 

A lteifrage e ine  grofie R o lle  (S . Z. f. G esch . d. A rch itek tu r, 1922, H eft 1).

derselbe zwar keine fremde Sprache und Musik, wie Hr. 
Oehl, indessen kann  er einen w ohlgeordneten A nsatz4) 
machen, is t im Uberschlagen, wie iiberhaupt in praktischen 
A nordnungen ausnehm end geiibt und w ar in allen arch i
tektonischen Hilfswissenschaften, ais A rithm etik, Physik, 
und iiberhaupt der ganzen angew andten Mathematik, in allen 
den einen Baum eister erforderlichen theoretischen K ennt- 
nissen und V erfertigung von Baurissen geschickt. Auch ist 
er, wie ersterer, unverheuratet, lu therischer Religion und (s. o.) 
30 Jah re  a lt und h a t ein gutes, empfehlendes auBeres A n
sehen. Riicksichtlich seines K arak ters is t derselbe, wie 
Hr. Oehl, ganz unbedenklich und weiB B e s c h e i d e n -  
h e i t  m i t  W i i r d e  zu verbinden.“ E r h a t ebenfalls 
A ussicht in GroBherzoglichen D iensten dem nachst ange- 
stellt zu werden, w iinscht jedoch, weil ihn keine be
sonderen hauslichen V erhaltnisse an sein Y aterland heften, 
keine tem porelle A nstellung, sondern solche fiir immer. 
E r lieBe sich gefallen gegen Entschadigung der Reise
kosten, und wenn er n icht entsprechen sollte, gegen solche 
der Rtickreise w ieder in seine hiesige Carriere zuriick- 
zukehren." E r verlange eine m it seiner badischen Y er
sorgung im V erhaltnis stehende j a h r l i c h e  B e s o l -  
d u n g von 1000 f 1., freies Logis und G estattung von 
Nebenarbeiten.

Indessen erorterte man in Coburg noch die A nstellung 
eines aus Bern empfohlenen5) ungenannten jungen Mannes 
(Bausser) aus Nydau, der Zeichnungen und Risse eingesandt. 
Man gab den Bescheid, „der A rchitekt aus B em  solle bey 
der Reise, die er vorhat. seine Tour iiber Coburg nehmen". 
E r erhalte dafiir eine Entschadigung. „ E s  w i r d  n i e -  
m a n d  a n g e s t e l l t ,  d e n  m a n  n i c h t  v  o r  h e r 
k e n n e n  g e l e r n t  h a t . “ Ob es zu einer V orstellung 
kam, steht nicht in den Akten. Man griff zu W einbrenners 
Y orschlagen, bedankte  sich fiir die Gefalligkeit und Sorg- 
falt, m it welcher W einbrenner sich „iiber die beiden 
Individuen verb re ite t“ habe und bat ihn, H erm  Streib zu 
ersuchen, sich nach Coburg zu verfiigen „indem eine feste 
A nstellung einer tem porellen vorgezogen wird, ais ein 
g e s c h i c k t  e r  A r c h i t e k t  im mer genug Beschafti- 
gung bei hiesigem Bauwesen findet, i i b r i g e n s  a u c h  
e i n  T e c h n i k e r ,  w i e  E w.  W o h l g e b o r e n  H e r r n  
S t r e i b  s c h i l d e r n ,  bei anderen G egenstanden der 
S taatsverw altung“ zu brauchen ware. Die allenfallsige 
Rtickreise solle auch entschadigt werden. A rzberger kann 
.,im V oraus die Freude n icht bergen, bei Zeiten m it einem 
Zogling" von W einbrenner „in D ienstverhaltnis zu treten , 
der diejenigen W issenschaften erlernte, zu dereń Ver- 
ehrung ihn — A rzberger — ebensosehr seine persOnlichen 
ais seine philosophischen N eigungen zogen.

Auch v. W echm ar, den man noch unm ittelbar iiber 
Streib befragte, zweifelt in einem Schreiben an den Cobur- 
ger Herzog (d. d. C arlsburg zu D urlach 24. Marz 1812) 
nicht, daB der Herzog m it dem „aus dem In s titu t des 
O berbaudirektors W einbrenner zu erhaltenden geschickten 
A rchitekten „nach allem, was ihm iiber ihn bekann t sei, 
zufrieden sein w erde". E r halt „den vortrefflichen jungen 
Mann wirklich fiir einen der besten und geschicktesten 
Zóglinge jenes Institu ts , dem der R iick tritt in Badische 
D ienste offengehalten“ werde und empfiehlt Streib „be- 
sonderem Schutz und P rotektion, dam it e r  a i s  F r e m d e r  
gut geleidet ( =  gelitten) und bald heimisch wiirde".

Auch der L ehrer W einbrenner kann sich n ich t ver- 
sagen (26. Mai 1822), dem H erzog „diesen Mann, w e l c h e n  
i c h  b e s o n d e r s  l i e b e “ und dem S. H. Durchl. „die 
D i r e k t i o n 6) d e s  B a u f a c h s  g n a d i g s t  a n v e r - 
t r a u e n  w o l l e n ,  noch besonders ais einen geschickten, 
brauchbaren, in j e d e r  H i n s i c h t  l o b e n s w e r t e n  
jungen Mann“ in hochstdessen „Huld und Gnade gehorsamst, 
zu empfehlen" „in der Uberzeugung", daB der H erzog „alle 
die verlangten  Eigenschaften in dem A r c h i t e k t e n  
S t r e i b ,  sowohl in seiner K unst, ais auch in seinem un- 
tadelhaften K arak te r finden" werde. Besser kann  man 
durch ehrliche Gónner kaum  empfohlen werden.

Streib tra f am 1. Ju n i 1812 in Coburg ein, und legte 
Zeichnungen vor, un ter denen sich noch „eine Suitę, die den 
L ehrkurs der Projektion  in der W einbrennerschen Schule 
darstellte", befand. Es m ag ihm iiberraschend gekommen 
sein, daB er dann gleich „eine p r a k t i s c h e  P r o b e "  
f e r t i g e n  s o l l t e ,  allerdings „unter besonderer Remu- 
neration". Das letztere w ar gewiB nobel. W orin diese 
Probe bestand, is t aus den A kten nicht ersichtlich. Nach 
der Bem erkung des R ates A rzberger, der Streibs Anstel- 
lung befiirw ortete, weil Catel und der A rchitekt aus Nydau 
ausschieden, scheint man eine A rt S taatspriifung vorge- 
nommen zu haben, denn A rzberger sagt, er schlieBe „nach 
seinen physikalischen, technischen und m athem atischen 
K e n n t n i s s e n ,  daB Streib auch in anderen techuischen 
F achem  m it Erfolg beschaftigt w erden" konne, „w enn ein
m al der SchloBbau (die Ehrenburg) beendet sei". Eine

10. Juni 1922. 285



w eitere E nttauschung fiir Streib w ar die, dafi maii ihm un- 
verm utet s ta tt der „f i x e n A n s t e l l u n g "  „ein Probejahr 
mit einer f i x e n R e m u n e r a t i o n  von 80 fl. 3 k. 
m onatlich", also 1000 fl. jahrlich vorschlug. Man empfand 
die eigenartige Handlungsweise gut, denn solches ware, 
fiihrte man aus, „ n i c h t  F o l g ę  e i n e s  M i B t r a u e n s  
g e g e n  s e i n e  G e s c h i c k l i c h k e i t ,  sondern b 1 o 6 
die A n w e n d u n g  eines einmal festgesetzten P  r i n z i p s , 
von dem i n  d i e s e m  F a l i  (!) nicht abgesehen werden 
diirfte“. Streib bat sich Bedenkzeit aus, schlug aber 
schlieBlich doch ein. Nach einem Ja h r  kam  er um „f i x e 
A n s t e l l u n g "  ein (6. Jun i 1813). Man beschied ihn aber, 
.,sie sei bei den jetzigen Zeitumstanden n i c h t  a  u  s f ii h r- 
b a r“. Dabei findet eine E rorterung sta tt, die auf die 
Bewertung der T atigkeit Streibs ais A rchitekt beim SchloB- 
bau ein L icht wirft: „Soli ein v o l l e n d e t e r  A r c h i 
t e k t  a n g e s t e l l t  w e r d e n ,  so wird die Besoldung 
hoch ausfallen. Proben m it Schiilern und Anfangern in 
der A rchitektur mochten nicht ohne K ostenaufw and ge- 
schehen.“ Es wird zugegeben, daB Streib „z u s e h r  a  n 
d e r  W e i n b r e n n e r s c h e n  S c h u l e  h a n g t  und 
dafi er n o c h  n i c h t  P r a k t i k e r  g e n u g  i s t ,  um 
durch Reinheit der Anordnung die Steifheit, die jedem einer 
Schule abgewonnenen Geschmack anhangt, zu verdecken. 
Alles dieses wird sich geben, und in Geschmackssachen ist 
doch auch notig, daB der K unstler einen individuellen An- 
haltspunkt hat, dessen unbeschadet er gleichwohl nach ge- 
gebenen Ideen arbeiten kann.“ Man lobt Streibs „zur 
hochsten Zufriedenheit an den T ag gelegte Fahigkeiten und 
gute architektonische K enntnisse.“ Aber man versaet ihm 
auch noch ein halbes Jah r spater die feste Anstellung, 
trotzdem  ihm in Baden schon drei A rchitekten im Turnus 
vorangegangen und im badischen Oberland angestellt sind. 
Und doch ha t Streib „nicht unwichtige, zur Zierde der 
Residenz Coburg gereichende Piane und Y orschlage ent- 
worfen.“

Ais strebsam er junger Mann will nun Streib im Neben- 
am t architektonische U nterrichtskurse ftir jungę angehende 
H andwerker nach Vorbild seines Lehrers Friedrich Wein- 
brenner einrichten, wo sie iiber „Holzersparnis, Kon- 
struktion, Feuergefahrlichkeit und t)berschlage“ aufge- 
k lart werden sollen. Und er setzt es durch, dafi der 
M agistrat ihm einen Raum zur Yerfiigung stellt, worin 
schon der Maler Rupprecht Zeichenunterricht erteilt. Es 
werden L e h r p l a n e  des „ I n s t i t u t s  f i i r  B a  u h a n d 
w e r k  e r i n C o b u r g "  ausgearbeitet, wobei auch der 
Plan der „Kunst- und Handwerkerschule zu A ltenburg" 
zu R ate gezogen ward. So erreicht Streib schlieBlich nach 
zwei Jahren  (11. 9. 1814) seine „formliche Anstellung". 
Aber dam it kam  die schmerzlichste E nttauschung: das 
Gehalt sollte nun nu r 600 fl. jahrlich betragen, — also 
um 400 weniger ais bisher — wird aber schlieBlich etwas 
erhoht. E r w ar ja  nun „fix“ angestellt.

In seiner Schule befolgt Streib „dieselbe Lehrmethode, 
wie bei der O berbaudirektor W einbrenner’schen in K arls
ruhe" um „geschickte Meister zu bilden“. Der architekto
nische U nterricht erstreckte sich auf Arithm etik, geome- 
t.risches Zeichnen, Optik, Lehre vom Schall, Perspektive, 
Holz- und Gewólbekonstruktionen, ganze Gebaude, Ver- 
haitnisse der unterschiedlichen Gebaude zu den ver- 
schiedenen Bediirfnissen, Hohe der Stockwrerke und der 
Dacher, Modellieren, Materialien, tFberschiage usw. 1825

*) H ie r w ird  m. W . zum ersten  Mai der Schopfer eines E ntw urfs ais 
„ V e r f a s s e r u bezeichnet.

2) G eorg R auscher, Schtilpr K obells, geb. 1810.
3) Vgl. W u s t a n d t  im Cob. T apb la tt, 190?, Nr. 28.
4) A ach in d. V erf. S tudie iiber D onat A llio (s. o.) in  friiheren  Ver- 

haltn issen  erS rtc rt.

w ird geriihm t, daB Streib „sich n i c h t  u n b e d e u t e n d e  
V e r d i e n s t e  u m  d a s  H a n d w e r k  d u r c h  s e i n e  
S c h u l e  e r w o r b e n  h a t " .  Man „m erkt es deutlich 
bei Baurissen und K ostenanschiagen der H andwerker, 
welche einer friiheren Periode angehoren ais die Schule 
des Streib gegriindet is t“. „Dergleichen V orlagen sind oft 
ganz unbrauchbar und zeigen die Ungeschicklichkeit der 
Y erfasser"1). 1833 wird anlaBlich eines Gesuches Streibs 
um S taatsunterstiitzung seiner A nstalt m it einem 
hoheren B etrag ais jahrlich 25 fl. seine Schule „ U n t e r -  
r i c h t s a n s t a l t  f i i r  B a u g e w e r k l e u t e "  genannt, 
die n e b e n  der. „Sonntagsschule" bestand, an der der 
Maler Professor R auscher2) bei 52 (Sonn)tagen 100 fl. — 
bezahlt erhalt, wahrend Professor R upprecht, der Zeichen
unterricht gebe, fiir 100 Stunden 200 fl. nebst Lokal und 
Heizung bekomme. 1835 ist das Gehalt Streibs, der seit 
1831 das ,. P  r a  d i k a t  La n d b a  u m e i s t  e r  “, d. i. Bau- 
inspektor, fiihrte, erst auf 775 fl. — nebst 3 MaB FloBholz 
„fiir die B a u g e w e r k s c h u l e "  gestiegen — anfang- 
lich hatte  man ihm doch 1000 fl. gegeben — . Diese An
sta lt hat nach Streibs eigenen W orten von 1812 bis 1830 
ais Baugewerkschule 150 Schiller herangezogen und habe 
„beim Aufbau der drei abgebrannten Stadte Lehesten 
(25. Juni 1822), Rodach (29. Jan . 1825) und N eustadt an 
der Haide" (24. Jun i 1833) m itgew irkt. In letzterer, sonst 
sehr gleichgiltig gebauten, S tad t sind heute noch Hauser, 
welche sehr deutlich die W einbrenner-Schule verraten 
und offenbar von Streib selbst entw orfen oder stark  be- 
einfluBt sind. F iir S treibs Schule w aren die Revolutions- 
jahre, wenn auch Coburg w enig davon beriihrt wurde, nicht 
ohne W irkung. 1849 tauch t in den A kten die Frage auf, 
„in welchem MaB die S treib’sche Fortbildungs-A nstalt noch 
fortbesteht?". Es heiBt, „die A nsta lt g e n i i g t  den Be- 
diirfnissen und d e m  G e i s t e  d e r  Z e i t  d u r c h a u s  
n i c h t  und laBt sehr Vieles zu wiinschen iibrig. I m m e r -  
h i n  i s t  s i e  n i i t z ł i c h ,  s o l a n g e  n i c h t s  B e s s e -  
r e s  a n  d i e  S t e l l e  z u s e t z e n  i s t " .  Streib war 
auch alt geworden, bereits 68 Jah re . Seine Verdienste um 
das Landbauwesen hatte  E rnst I. 1842 durch Yerleihung 
der — s u b a l t e r n  (!) —  „ s i l b e r n e n  V e r d i e n s t -  
m e d a i 11 e" ausgezeichnet. 1850 (5. Juli) wurde er in 
den R uhestand versetzt. Und es is t ein eigenartiges Ge- 
schick, dafi in demselben Jahr, in dem der „ A r c h i t e k t  
und Landbaum eister" Streib einundsiebzigjahrig starb 
(23. April), die Bestrebungen zu einer U m gestaltung seiner 
Schule erst mehrere Monate nach seinem Tode in ,.An- 
erkennung der W ichtigkeit und Notwendigkeit einer 
Schule zur B ildung angehender Bauhandw erker" dazu 
fiihrten „die Baugewerkschule ais Herzogliche Anstalt ins 
Leben tre ten  zu lassen"3) (6. Dezember 1852). Streib’s 
Sohn, Wilhelm, der Hofbaumeister, w ar Lehrer an des 
V aters Schule und F ortsetzer derselben. Denn in einem in 
anderen A kten befindlichen Gesuch vom 15. Oktober 1852 
erw ahnt er nebenbei, daB ihm ein V erlust von „e i n i g e n 
h u n d e r t  G u l d e n  durch E rrich tung  der H e r z o g -  
l i c h e n  B a u g e w e r k s c h u l e  erw uchs" indem er sein 
„P r i v a t i n s t  i t u t zum Besten des Herzoglichen aufgab, 
und seine , , v i e r z e h n  S c h i l l e r  d o r t h i n  w ie s " .

D am it schlieBen die A kten iiber die so griindlich er- 
ó rterte Frage, was fiir eine A rt „A rchitek t"4) sich fiir die 
Bediirfnisse eines kleinen Landes vor hundert Jahren  am 
besten eigne. W ir sehen daraus, daB auch damals der 
Begriff „A rchitekt" kaum  mehr gek lart w ar ais heute, und 
schon damals ein Ringen der T echniker um R ang und ent- 
sprechende Bezahlung sta ttfand , woriiber Leute zu be
finden hatten. d i e  m a n  e r s t  a u f k  1 a  r  e n muBte! —

Die Freie Deutsche Akademie des Stadtebaues.
5 is t eine A rbeitsgem einschaft m it guten und 
grnsten Zieleń, die, wie w ir schon kurz berich- 
teten, am 30. Mai 1922 durch eine sehr zahl- 
reich besuchte E r ó f f n u n g s - S i t z u n g  im 
Haus des „Vereins deutscher Ingenieure" in 
Berlin begriindet wurde. An der Sitzung, die 

Geheimer R a t Prof. Dr. Cornelius G u r l i t t  aus Dresden 
leitete, nahmen V ertreter der Reichs- und der preuBischen 
Staatsbehórden, einer Reihe von Stadtverw altungen, tech
nischer Hochschulen usw. teil; das Ausland w ar vertreten  
durch die Hrn. Ob. B aurat B a c h ,  Prof. P  a y  r  und Prof. 
L a n g  von der deutschen Technischen Hochschule in Prag, 
sowie durch Dr. K. B e r 1 a  g  e aus Amsterdam. Nach E r
óffnung der Yersammlung dankte der Yorsitzende den An- 
wTesenden fiir ihr zahlreiches Erscheinen, insbesondere den 
V ertretern  aus dem Ausland. E r driickte seine Freude 
daruber aus, daB die „Freie Deutsche Akademie des S tadte
baues" nicht nur in den angrenzenden Landern deutscher

Sprache, sondern auch im w eiteren Ausland, z. B. Holland, 
beachtet werde, was durch die A nwesenheit Berlages seine 
B estatigung finde. Nach den kurzeń BegriiBungsworten 
nim mt zunachst das W ort der V ertre ter des deutschen 
Reichsm inisters des Inneren, R eichskunstw art Dr. R e d s -  
l o b ,  der das rege Interesse der Reichsbehórden an der 
Griindung betonte. E r verspreche sich viel aus der Zusam- 
m enarbeit dieser neuen K órperschaft m it den Reichsbe
hórden. E r lioffe, daB die in der neuen K órperschaft zu
sammen geschlossene Gruppe von Fachleuten dazu bei- 
trage, die breitere A llgem cinheit m it den w ichtigsten Ge- 
sichtspunkten des S tadtebaues und Siedlungswesens be
kann t zu machen. Das sei von auBerordentlicher W ichtig
keit, denn das Interesse der A llgem einheit an diesen F ra
gen sei, das miisse mit Bedauern festgestellt werden, noch 
sehr gering. Die A usfiihrungen des R edners klangen aus 
in den W unsch einer gliicklichen E ntw icklung der A kade
mie des Stadtebaues.
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Ais V ertreter des preuBischen W ohlfahrts-M inisters 
sprach Ministerial-Direktor Dr. C o n z e. Die R egierung be- 
griifie sehr den ZusammenschluB so vieler hervorragender 
Krafte zu einer A rbeitsgem einschaft m it bedeutenden Zieleń; 
allerdings diirfe die neue A kadem ie n icht beanspruchen, ais 
einzige Vereinigung oder Gruppe fiir dieses A rbeitsgebiet an- 
gesehen zu werden. Viele glaubten wohl, es konnten oder 
diirften nicht mehrere G rtindungen dieser A rt neben ein
ander bestehen. Gerade dieses Nebeneinander-Bestehen meh- 
rerer Gemeinschaften mit ahnlichen Zieleń sei zu begruBen, 
wenn auf eine verstandnisvolle Zusam m enarbeit gerechnet 
werden konne. Die A rbeiten der Akademie seien fiir die 
zustandigen Behorden nicht nur erwiinscht, sondern not
wendig. S tadtebau und W ohnungsw esen seien bis vor K ur
zem an verschiedenen staatlichen Stellen zerstreu t gewesen, 
nunmehr aber in einer Behorde vereinigt. Das sei schon ein 
Fortschritt. Das preuBische W ohlfahrts-M inisterium habe 
das W ohnungswesen ste ts sehr gefórdert, die tatsachlichen 
Ergebnisse aber seien noch sehr gering. N am entlich sei dem 
Flachbau, iiber den die Meinungen noch viclfach ausein- 
andergehen, groBe A ufm erksam keit zugew endet worden. Im 
Gegensatz dazu seien auch die Piane fiir die E rrichtung von 
Hochhiiusern sehr wohlwollend behandelt worden, aber es sei 
bis heute noch nicht ein einziger dieser Bauten im preuBi- 
schen Staat zur Ausfiihrung gekommen. Diese Tatsache sei 
vielleicht auch auf die finanziellen Erw agungen, die bei 
solchen Bauten naturgem afi die grofite Rolle spielen, zu- 
riick zu fiihren. Die gróBeren Erfolge seien auf dem Ge
biet des Mittel- und K leinw ohnungsbaues zu verzeichnen. 
Fiir das Hochhaus zu arbeiten und dam it der Bevolkerung 
mehr W ohnungen auf direktem  oder indirektem  W eg zuzu- 
fiihren, sei ein erstrebensw ertes A rbeitsziel der neuen 
Akademie. Dieser w inkę aber noch ein w eiteres ernstes 
Ziel, das darin bestehe, der heute herrschenden Tarif- 
politik im Vorort- und Siedlungs-Yerkehr, die bald eine 
vollige Abschniirung der Siedlungen von den A rbeitszentren 
zur Folgę haben mtisse, entgegen zu tre ten . Hier gelte es, 
eine giinstige Losung der w iderstreitenden S taats- und der 
Einzel-Interessen zu finden. W erde sie nicht gefunden, 
dann saBen bald alle fest. Die Losung aber sei schwer, 
daher sei das Ministerium auf die Hilfe von KOrperschaften 
mit gleichen Zieleń angewiesen. „W ir werden uns daher 
freuen“, rief der R edner aus, „mit Ihnen gedeihlich zu- 
sammen arbeiten zu konnen“.

Seinen Dank an die beiden R edner leitete der Vor- 
sitzende mit den W orten ein: „W ir w erden Ihrer bald be- 
dtirfen." Die Akademie solle heute ins Leben treten. Aus 
AnlaB der vorbereitenden B eratungen sei die neu zu grtin- 
dende K órperschaft bereits to t gesag t w orden. E r habe sich 
dariiber gefreut, denn was to t gesag t sei, dem sei nach 
alter E rfahrung ein langes Leben beschieden. Aber es konne 
die Frage entstehen, ob fiir die neue G riindung ein langes 
Leben erwiinscht, ob es n ich t vielm ehr besser sei, die E nt
wicklung gestalte sich un ter ihrer M itarbeit so, daB sie ihr 
Daseinsrecht bald w ieder yerliere. W ir wollen eine Insti- 
tution sein, die dazu beitragt, unserem  schwer bedrangten 
Volk nach ihrer A rt zu helfen und das m oglichst bald und 
moglichst grundlich. Die „Freie D eutsche Akademie des 
Stadtebaues" will eine Forschungs- und Studiengesellschaft 
fiir alle Fragen des S tadtebaues und des Siedlungswesens 
sein. Diese Fragen haben heute, wo eine tief gehende Um- 
bildung unseres W ohnungsw esens und unserer W ohnungs- 
herstellung vor sich geht, eine groBere B edeutung gewon- 
nen ais je zuvor. Landw irtschaft, H andel und Industrie 
werden gleichermaBen allerorts von stadtebaulichen Fragen 
bertihrt und miissen sich m it ihnen auseinander setzen. Kein 
Zweig unserer W irtschaft kann sich fem  halten. Die unge- 
heure, schwer auf dem gesam ten V olk lastende, seine 
Arbeitsfreudigkeit lahm ende, es gesundheitlich und sittlich 
verderbende W ohnungsnot m acht es uns zur gebieterischen 
Pflicht, alle Schritte zu tun , die m itte lbar oder unm ittelbar 
zur Yermehrung und V erbesserung der W ohngelegenheiten, 
zur Veredelung der W ohnsitten und zur V erschonerung 
unserer Ansiedlungen beitragen. Denen aber, die sich bis
her ais O rganisatoren, ais Techniker, K iinstler oder Yolks- 
wirte mit diesen Dingen praktisch  oder w issenschaftlich be- 
schaftigt haben, fehlte es bisher an einem M i t t e l p u n k t ,  
an einer Stelle, an der alle K enntnisse und A nregungen des 
weit yerzweigten Gebietes gesam m elt und alle Fragen, die 
damit zusammen hangen, besprochen w erden konnen. An

V erm ischtes.
Errichtung eines Sympher-Gedenksteines in Minden i. W.

Zur E rrichtung eines S y m p h e r - G e d e n k s t e i n e s  
in M i n d e n  i. W. ha t sich ein AusschuB gebildet, der fol- 
genden Aufruf erlaBt:

„Am 16. Jan u a r 1922 starb  der Ministerial- und Ober- 
baudirektor Dr.-ing. Leo S y m p h e r. Die deutsche W asser-

einer Stelle, die durch das Zusamm enwirken der mafigeben- 
den Personlichkeiten eine nachhaltige Forderung neuer Ge- 
danken, zweckdienlicher Unternehm ungen, ernster wissen- 
schaftlicher A rbeit gew ahrleistet. Diesen M ittelpunkt will 
die „Freie Deutsche Akademie des S tadtebaues" bilden. 
Diese will von hoher W arte aus alle Y organge auf dem 
Gebiet des S tadtebaues beobachten und das von ih r ais 
gu t E rkannte fordem , das Schadliche aber bekampfen. Vor 
Allem aber will sie weiten K reisen die Bedeutung der K unst 
und W issejischaft des Stadtebaues, den EinfluB, den die 
Stadtplanung, die A rt der Bodenaufteilung imd der Gelande- 
Erschliefiung, die hygienischen und rechtlichen Mafinahmen, 
die R egelung des Verkehrs und nicht zuletzt die ktinstle- 
rische G estaltung unserer Stadte und Dorfer auf die Volks- 
wohlfahrt, die V olksgesundheit und auf das V erhaltnis aller 
Volksgenossen zu H eim at und S taa t ausuben, vor Augen 
ftihren.

Uns wurde die Bezeichnung „A kadem ie" vorgeworfen, 
weil die Akadem ien seit dem 17. Jah rhundert staatliche 
E inrichtungen geworden sind. Sie entstanden in Frank- 
reich un ter Ludwig XIV.; der Geschm ack des Volkes 
sollte durch sie gehoben werden. Sie erfuhren bald An- 
feindungen. Es war schon immer so, dafi die jtingere 
Generation der alteren  vorw arf, dafi sie unm odern sei, ihr 
Geschmack sich tiberlebt habe. Auch unsere Jugend  wird 
einmal a lt sein und dann w ird sie dasselbe an sich er- 
leben. Daher erachten wir die Anfeindungen der Be
zeichnung „Akadem ie" fiir gegenstandslos. Die Mitglied- 
schaft soil auch keine personliche Ehrung sein fiir Aner- 
kennung irgendw elcher V erdienste, sondern sie soli Gelegen- 
heit geben zu ernster, selbstloser ktinstlerischer und 
w issenschaftlicher Arbeit. A llerdings w erden w ir unsere 
Mitglieder sorgfaltig  wahlen, aber Jeder is t willkommen, 
der m it uns zusammen w ertvolle A rbeit leisten kann und 
will, ohne R ticksicht auf seine kunstlerische und wissen- 
schaftliche Anschauung. Der R edner erinnerte die Ver- 
sam mlung durch seine Ausfiihrungen an die W orte des 
griechischen W eltweisen: „K am pf ist der V ater allen Ge- 
schehens". W ir werden daftir Sorge tyagen, fuhr er fort, 
dafi sich bei uns die verschiedenen Meinungen im freien 
Kam pf treffen konnen. W ir streben keinen staatlichen 
C harakter an, hoffen vielmehr, dafi unsere A kadem ie nie 
eine staatliche sein wird. Sie soli eine S tatte  freiester 
Meinungs-Aufierung sein, die w issenschaftlichen und k unst
lerischen G egensatze konnen sich bei uns in scharfster 
sachlicher Form  aufiern. Es g ib t unter uns H istoriker des 
Stadtebaues, die uns zeigen, wie im A ltertum  und im 
M ittelalter die stadtebaulichen F ragen gelost w urden. Es 
g ib t N euerer des Stadtebaues, die m il allem A lten brechen 
wollen. Es g ib t A esthetiker des Stadtebaues, die er- 
klaren, dafi nur das Aufiere der Stadte, die Strafie, von 
W ert sei; w ieder Andere sagen, dafi das K okettieren  der 
H auser m it der StraBe ein Nachteil, daB es vor Allem notig  
sei, daB das Innere des Hauses vollendet und schon sei. 
Hier tauch t auch der Kampf zwischen Hoch- und Flach
bau, zwischen enger und w eiter Bebauung, das V erhaltnis 
zwischen Haus und G arten auf. Sozialpolitische Fragen 
von groBter B edeutung tre ten  an uns heran. So ist es 
eine unendliche Ftille von Aufgaben, die uns ftir die Zu
kunft gestellt sind und die unablassig auf uns herein- 
dringen. Sie w erden so zahlreich sein, daB wir genotigt 
sein werden, bei den groBen Fragen den W e r t  der e in
zelnen gegen einander abzuw agen. Auch w ir diirfen nicht 
hoffen, immer das R ichtige zu treffen, aber w ir konnen 
versuchen, die F ragen so w eit zu klaren, daB eine Ab- 
w agung moglich ist. Politische B estrebungen liegen 
uns fern, w ir wollen n u r das bearbeiten  und  erforschen, 
w as fiir die Bewohner das G esundeste, Schónste und-W irt- 
schaftlichste ist. E ine zweckmaBige und gesunde S tad t is t 
auch eine schone S tadt. D er A m erikaner bezeichnet eine 
S tad t dann  schon, wenn sie von den Hofen aus schon ist. 
R edner dankte Allen schon je tz t, die sich in diesem Sinn 
an den A rbeiten der A kadem ie beteiligen wollen.

N unm ehr sprach in langerem . geistreichem , von eigener 
A uffassung getragenem  V ortrag  Hr. S tad tbau ra t Paul 
W o l f  aus H annover iiber: „ D e r  E i n f l u B  d e r  Z e i t - 
v e r h a l t n i s s e  a u f  d i e  G r u n d l a g e n  d e s  d e u t 
s c h e n  S t a d t e b a u e s  u n d  a u f  d i e  S t a d t f o r m " .  
W ir hoffen, den V ortrag  unseren Lesern im W ortlau t dar- 
b ieten zu konnen. — (SchluB folgt.)

w irtschaft h a t in ihm ihren bedeutendsten  und erfolgreich- 
sten Forderer ^erloren. Ihm verdanken  w ir die E rforschung 
der W irtschaftlichkeit von B innenw asserstraBen auf w issen
schaftlicher Grundlage, die darauf beruhende system atische 
G estaltung der P iane zum A usbau unseres W asserstrafien- 
netzes und die V erw irklichung eines groBen Teils dieser 
Piane, durch dereń m ustergtiltige D urchftihrung sich Deutsch-
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land im Laut der letzten  Jahrzehnte auch auf dem Gebiet 
der B innenschiffahrt W eltruf verschafft hat.

Seine unverganglichen Verdienste um die deutsche 
W asserw irtschaft und die m it ihr zusam menhangenden W irt- 
schaftszweige gilt es, durch ein aufieres Zeichen, einen G e - 
d e n k s t e i n ,  zu ehren. Dieser soli an der K reuzung des 
M ittellandkanals m it der W eser in M in  d e n  i. W. an einer 
Stelle errichtet werden, wo sich die Aussicht auf die dor- 
tigen groBen W asserbauten, auf den K anał und das W eser- 
tal eroffnet, und soli kommenden G eschlechtern die Be- 
deutung des groBen W asserbaum eisters ktinden.

Alle die Kreise, die durch Symphers W irken und W erke 
A nregung und Forderung erfahren liaben, fordern w ir auf, 
sich an der E rrichtung dieses Sym pher-Gedenksteines zu 
beteiligen.

Der m itunterzeichnete ArbeitsausschuB ha t die sachge- 
maBe Durchfiihrung des P lanes und die bestimmungsmaBige 
Verwendung der einkommenden Gelder iibernommen.

Spenden werden unter der Bezeichnung Geh. R at C o n - 
t  a g w/„Sympher-Gedenkstein“ erbeten an: Postscheck-
konto Berlin NW 7, Nr. 45 544 oder D resdener Bank De- 
positenkasse K 2, Berlin-Friedenau, Siidwestkorso 77, oder 
Essener Creditanstalt, Essen.

Anfragen sind zu richten an Regierungs- und B aurat 
von B o t  h , Berlin-Wilmersdorf, K aiserplatz 12 a.

B e r l i n ,  den 1. Jun i 1922.
D e r E h r e n a u s s c h u B  :

A r n h o 1 d , Geh. Kommerzienrat, Berlin; B a  r  c h e , Re- 
gierungsrat, Berlin; B a r k e m e y e r ,  D irektor, Bremen; 
B ł o c k ,  Geheimer Baurat,, Berlin; B r a n d t ,  Geh. Ober- 
baurat, Berlin; Dr .-Ing. B r u c k m a n n ,  Geh. Hofrat, Land- 
tagsabgeordneter, Heilbronn a. N.; D a  h 1, Z m lingenieur, 
M. d. R. W. R., Berlin; D i e d e r i c h s ,  Assessor, Reede- 
reidir., Dortmund; E n g b e r d i n g ,  M. d. P. L., Munster; 
Dr.-lng. Dr. E n g e l s ,  Geheimer Rat, Professor, Dresden; 
F 1 a m m , Geh. Reg.-Rat, Professor, Berlin; F  r o s s i c k , 
Direktor, Hannover; G e y  e r , Oberhofbaurat, Berlin; Dr. 
v o n  G r a B m a n n ,  S taatsrat, Miinchen; H e c h t , W irki. 
Geh. Oberreg.-Rat, Berlin; H e e s c h , D irektor, Hamburg; 
Dr.-lng. H u s  e r ,  Qberkassel/Siegkreis; J a e g e r ,  Gene- 
rald irektor, Mannheim; Dr. K i r s c h  s t e i n ,  Staatssckretitr, 
Berlin; K i s k  e r , Senatsprasident, Berlin; Dr.-lng. Dr. phil. 
K l i n g e n b e r g ,  Geheimer Baurat, Professor, Berlin; Dr. 
K r a u s  e - R e y m e r ,  Ingenieur, Berlin; Dr. K r o h n e ,  
Ministerialdirektor, Berlin; L a n g ,  Oberbaurat, Berlin; 
Dr.-lng. L a n g e l o t t ,  Dresden-A.; L e i c h t w e i B ,  Bau- 
direktor, Liibeck; L i n d e n m e y e r ,  Pastor, Berlin; Dr. 
jur. h. c. M a n a s s e ,  Kommerzienrat, S tettin; N o  I d a ,  
Wirki. Geh. Oberbaurat, Berlin; O t t ,  Generaldirektor, 
Coln; Dr.-lng. O t t m a n n ,  Ministerialdirektor, Berlin; 
P  e t  z e t , Reg.-Rat, D irektor, Bremen; Dr. Q u a  a  t  z , 
Geh. Reg.-Rat, M. d. R., Essen; R o g g e ,  W asserbau- 
direktor, Hannover; S a r a n ,  Geh. Oberbaurat, Berlin;
S c h 1 ii t  e r , D irektor, Minden; Dr.-lng. S c h m i d t ,  Reg.-
u. Baurat, Munster; Carl F. v. S i e m e n s ,  Siemensstadt- 
Berlin; Dr. S t e g e m a n n ,  Geh. Reg.-Rat, M. d. R. W. R., 
Braunschweig; G. S t i n n e s ,  Kommerzienrat, Miilheim 
(Ruhr); Dr.-lng. S u l i n g ,  O berbaudirektor, Bremen; 
Dr. W e n d e m u t h ,  Oberbaudirektor, Hamburg; Dr.-lng. 
Rudolf W o 11 e , Kommerzienrat, Leipzig; Z u c k -  

s c h w e r d t ,  Geh. Kommerzienrat, Magdeburg.
D e r  A r b e i t s a u s s c h u B :

Dr.  B e c k e r ,  Oberburgermeister, Minden; von B o t h ,  
Regierungs- und Baurat, Berlin - W ilmersdorf; Dr. h. c. 
F u r s t e n a u ,  Geheimer Oberbaurat, Berlin; C o n t  a g , 
Geheimer Baurat, Berlin-Friedenau; H o e b e ł , Ministerial- 
ra t, Berlin; S k  a 1 w e i t , Regierungs- u. Baurat, Essen;

W o l f ,  Y erwaltungsdirektor, Berlin-Wilmersdorf.
Tote.

Wirki. Geheimer Oberregierungsrat Hans Lutsch f .  In
Nauheim, wo er Heilung von einem schweren Herzleiden 
suchte, is t dieser Tage der friihere K onservator der K unst
denkm aler in PreuBen, W irki. Geh. Ob.-Reg.-Rat Hans
I, u t s c h im 69. Jah r gestorben. Lutsch w ar am 13. Februar
1854 in N augard in Pommern geboren und m achte seine 
allgemeinen Studien am Gymnasium in S targard . Nach 
dem iiblichen B aueleven-Jahr studierte er A rchitektur und 
nebenher auch Philosophie in Berlin und Miinchen und 
machte in den Jahren  1880 und 1884 die beiden Staats- 
priifungen fur das Hochbaufach in PreuBen. Nach drei- 
jahriger fachlicher T atigkeit in Berlin wurde er 1887 ais 
Lehrer an die Kunstgewerbeschule in Breslau berufen, wó 
er bis 1899 wirkte und sich insbesondere der kiinstlerischen 
Behandlung des Holzes widmete. W ahrend dieser Zeit 
wurde er 1891 in das Amt des Provinzial-K onservators fiir 
Schlesien berufen, das er m it schonem Erfolg bis 1901 ver- 
waltete, um in diesem Ja h r  ais K onservator der K unstdenk

maler des PreuBisclien S taates in das preuBische M inisterium  
fur K ultus und U nterricht in Berlin einzutreten. H ier stieg  er 
schnell bis zum W irklichen Geheimen O berregierungsrat an, 
eine Wiirde, die er noch vor dem K rieg erreichte. D aneben 
wurden ihm auch sonst personliche E hrungen zuteil: er 
wurde in die PreuBische Akademie des Bauwesens gew ahlt 
und war Ehrenm itglied der „G esellschaft fiir pommersche 
Geschichte und A ltertum skunde“ in S tettin , sowie der „Ober- 
lausitzer Gesellschaft der W issenschaften" in Gorlitz. Seine 
literarische T atigkeit w ar vielseitig und bedeutend; er tibte 
sie bis kurz vor seinem unerw arteten Hinscheiden aus und 
sie ist auch in unseren Zeitschriften zum N iederschlag ge- 
kommen. An der Spitze steht das „Beschreibende Ver- 
zeichnis der K unstdenkm aler Schlesiens", das von 1886 bis 
1903 erschien und im letzten  J a h r  durch ein „Bilderwerk 
schlesischer D enkm aler" erganzt wurde. 1888 kam en von 
ihm „W anderungen durch O stdeutschland“ heraus, denen 
1890 die „B acksteinbauten M ittelpommerns“ folgten. 1896 
erschien eine kleine S treitschrift „rl ’echniker und Philologen“, 
in der er sich m it den Anspriichen der nur G elehrten an 
der Bestimmung der K unstdenkm aler auseinander setzte. 
1897 verfafite er „Neuere V eroflentlichungen iiber das 
Bauernhaus“, denen er 1899 „G rundsatze fiir die Instand- 
setzung geschichtlicher D enkm aler" folgen lieB. Das preu
Bische O beralterungsgesetz drangte auch ihn aus dem Amt; 
den Abschied von diesem hat er nicht lange iiberlebt. — 

Beigeordneter Dr. Albert Erbe in Essen f- Am 29. Mai 
starb  in Essen der Beigeordnete dieser S tadt, Dr.-lng. 
A lbert E r b e ,  im 54. Lebensjahr. Dr. Erbe h a t nach 
kurzer T atigkeit ais R egierungsbaum eister bei der 
preuBischen Eisenbahn-Yerwaltung in den Jah ren  1901 bis 
1912 im hamburgischen S taatsdienst gestanden, zuletzt ais 
D ezernent in der Hochbau-Direktion. Bis zum Ja h r  1909 
leitete er das Entw urfsbureau des Hochbauwesens. E r wai' 
ein fein empfindender B aukiinstler und lenkte ais erster 
die Hochbau-Tatigkeit des hamburgischen S taates in neue 
Bahnen, indem er in seinen Entw iirfen mehr und mehr 
an die gliinzende hamburgische B ackstein-A rchitektur in 
der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts ankniipfte und 
diese fortzubilden versuchte. Eine groBe Zahl von Schul- 
gebauden, Verwaltungsgebiiuden, Museen leg t Zeugnis ab 
von seinem hervorragenden kiinstlerischen W ollen und 
Konnen. In H am burg is t ihm ein dauerndes ehrendes Ge- 
denken sicher.

W enige Jahre vor dem K rieg tra t Dr. E rbe im besten 
M annesalter in den D ienst der S tad t Essen. GroBes durfte 
man von ihm hier erw arten. Aber ein grausam es Geschick 
lahm te seine K raft, ehe er sich rech t in den neuen 
W irkungskreis eingelebt hatte. Nun stehen die vielen 
Freunde, die ihm sein ehrliches heiteres W esen erwarb, 
trauernd an dem Grabę des viel zu friih aus der A rbeit 
geschiedenen Mannes. — Dr. R a n e k .

Personal-Nachrichten.
Ehrendoktoren technischer Hochschulen. Die Tech- 

nische Hochschule in A a c h e n  ha t dem Geheimen Re- 
gierungsrat M useumsdirektor Dr. phil. Theodor W  i e g  a  n d 
in Berlin „ in  A n e r k e n n u n g  s e i n e r  i i b e r -  
r a g e n d e n  Y e r d i e n s t e  u m  d i e  K e n n t n i s  d e r  
a n t i k e n  B a u k u n s t  d u r c h  E r f o r s c h u n g  u n d  
E r h a l t u n g ,  d u r c h  V e r o f f e n t l i c h u n g  u n d  
P f 1 e g e“, und dem Geheimen H ofrat Professor Heinrich 
Freiherrn v. S c h m i d t  in Miinchen „i n  W  ii r  d i g u n g 
s e i n e r  h o h e n  V e r d i e n s t e  a i s  li e r v  o r  r  a g  e n - 
d e r  M e i s t e r  u n d  v o r b i l d l i c h e r  L e h r e r  d e r  
B a u k u n s t 11 die W iirde eines D o k t o r - I n g e n i e u r ś  
e h r e n h a l b e r  verliehen. —

W ettbewerbe.
Ein Wettbewerb fiir ein neues Theater in Prag wird vom 

tschechoslowakischen Ministerium fiir offentliche Arbeiten 
m it F rist zum 31. Aug. 1922 erlassen. Es gelangen 3 Preise 
von 20 000, 15 000 und 10 000 tschech. K ronen zur Vertei- 
lung. Unterlagen gegen 50 K ronen, die zuriick e rs ta tte t 
werden, durch die K anzlei der A bteilung I A des genannten 
Mmisteriums in Prag-Smichow, Pressl-Gasse 6. —

Einen Wettbewerb zur Erlangung von Krieger-Gedenk- 
tafeln der Gemeinde Maikammer-Alsterweiler erlaBt das 
Liiigerm eisteram t fiir in der Pfalz geborene oder ansassige 
K iinstler mit F rist zum 1. Aug. 1922. Es gelangen 3 Preise 
von 5000, 3000 und 2000 M. zur V erteilung. U nterlagen 
gegen 15 M. durch das Burgerm eisteram t. —

Zum. ^ d ^ r a n f b a u  auf dem westlichen Krings- 
schanplatz. — „Architekt“ vor hundert Jahren. — Die Kreie 
Deutsche Akademie des Stadtebaups. -  Vermischtes. -  Tote. 

Personal-Naclirichten. — ^V^ttb6wPTbft. _
w- Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.

w  p  verantwortlich: A l b e r t  H o f m a n n  in Berlin,
w. B u s e n s t e i n  Druckereigesellschaft, Berlin SW.
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