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er H e r z o g i n b a u ,  d er ehe- 
m als e in  K o rn h au s  w a r, ze ig te  
in n e n  n u r  e in  H o lzgerippe  ohne 
B oden . D ie a lte n  U m fassungs- 
m a u e rn  s in d  geb lieben , ebenso 
a lle  O ffnungen  g eg en  den  H of. 
D ie F o rm e n  d e r  a lte n  F en s te r-  
E in te ilu n g  b lieben  u n b e riih rt; h ier 
w u rd en  n u r  A u sb esse ru n g sa rb e i- 
te n  v o rgenom m en . Im  E rdgeschoB  

wurde eine groB e s tim m u n g sv o lle  H alle  (S. 293) ge- 
schaffen, d ie  v o n  h o c h s te r m a le risch e r W irk u n g  is t. In  
sie w urden  s te in e m e  S au len  e in g es te llt. H ier w u rd en  
Schlitten, W a g e n  u n d  ah n lich e  groB e S tiick e  au fg es te llt. 
Uber d e r H alle  w u rd e  ein  Z w ischengeschoB  gew onnen , 
in dem h e u te  d ie  re ich e  K u p fe rs tich -S am m lu n g  sich  be- 
findet. In  dem  n eu en  o ffenen  D ach stu h l m it seinem  
sich tbaren  H o lzw erk  w u rd e n  e in  A u ss te llu n g ssaa l, ein 
B ib lio theksaal u n d  m eh re re  A rb e itsz im m er e in g eb a u t. 
E in groB an g e le g te s , seh r e ig e n a rtig e s  s te in e m e s  T rep - 
penhaus g e w a h rt am  N o rd -E n d e  des B au w erk es  v o n  der 
Sohle des offen  g e le g te n  R in g g ra b e n s  a u s  d en  A u fstieg  
durch  die g an ze  H ohe des H auses.

D as „ H o h e  H a u s “ is t h e u te  zu B eam ten-W oh- 
nungen  a u sg e b a u t. V ie lle ich t h a t  h ie r L u th e r  g ew ohn t. 
Die le tz te  H a u p te rn e u e ru n g  is t 1482, a lśo  in  g o tisch e r 
Zeit, e rfo lg t. S p a te r  s ind  m o d ern ę  F e n s te r  e in g eb ro ch en  
w orden. E ine  Z e it la n g  w a r d as  G eb au d e  Z u ch th au s, 
seit 18 60 W ir tsc h a ft. Bei d e r W ie d e rh e rs te llu n g  m uB ten 
die zerrissenen  M auern  w e it g eh en d e  V e rs ta rk u n g e n  er- 
ba lten . E s  is t b e a b s ic h tig t, d ie  W ir tsc h a f t, d ie  ze itw eilig  
in einem  an d e re n  G eb au d e  u n te rg e b ra c h t w ar, im  E rd 
geschoB e in zu b au en  u n d  au f dem  n a c h  S iiden  lieg en d en  
U m gang eine T e rra s se  m it h e rr lic h e r A u ssich t au f S ta d t 
und  L an d  an zu leg en .

D as G a  s t  e h  a  u  s is t  in  seinem  A u fb au  zum  groB- 
ten  T eil neu  u n d  in  sc h lic h te s te r  W eise  zu r A u fn ah m e  
der G aste  des h e rzo g lich en  H au se s  a u fg e fiih rt. V er- 
sch iedene E n tw u rfe  d a fiir  s in d  S. 259 a b g e b ild e t w or
den . E s  w u rd e  im  H e rb s t 1920 bezogen .

D rei T iirm e iib e rrag en  d ie  B aug ruppe . U ber dem  
H a u p te in g a n g  e rh e b t s ich  der T  o r t  u  r  m . E r  h a tte  
schon  d u rch  H eideloff e inen  A u sb au  e rh a lten ; seine un- 
ru h ig e  F o rm  lieB jed o ch  d en  W u n sch  re ifen , ih n  zu ver- 
a n d e m  (S. 226). E r  w urde  d ah e r in  sch lich te r, m itte la lte r-  
h ch e r Weise u m m a n te lt u n d  e rh ie lt e in  neues D ach  
(S. 248). E r  w urde  1913 fe rtig . Zu den  B au k o sten  tru g  
Z ar F e rd in a n d  v o n  B u lgarien , d e r  n u n m eh r in  C oburg  
se in en  W o h n sitz  genom m en  h a t, bei. Sein  W ap p en  is t 
d a h e r  in n en  a m T u rm  an g eb rach t. N ach  gesch ich tlichem  
B rau ch  t r a g t  d e r T u rm  auB en das W ap p en  des H erzogs 
C arl E d u a rd  ais B au h e rm . Im  T urm  b e fin d e t sich ein 
zw eites groB es W asse rrese ry o ir.

S tam m t d e r T o rtu rm  in  se iner E n ts te h u n g sz e it au s 
d e r  zw eiten  H a lfte  des 19. J a h rh u n d e r ts , so sind  von  
den  h o h eren  T iirm en  zw ei a lte  e rh a lten , w ah ren d  h in te r 
dem  H a u p tto r  im  B oden  g ew a ltig e  R este  eines unge- 
w ohn lich  s ta rk e n  B erg friedes g e fu n d en  w u rd en . D ie 
e rh a lte n e n  T iirm e  sind  d e r  „ B l a u e  T u r m “ , so ge- 
n a n n t n ach  d e r  b lau en  S ch ie fe rsp itze  (w elsche H aube), 
d ie  1913 e rn e u e r t w urde  (S. 260). E in  groB er S tre b e 
pfe iler, d e r im  19. J a h rh u n d e r t  v o r d en  T u rm  g e leg t 
w urde , ze ig te  sich  a is v o llig  w irk u n g slo s. E r  w u rd e  
w ied e r e n tfe rn t , d a f iir  a b e r w u rd e n  die a lte n  F u n d a - 
m en te  w irk sam  g es ich e rt, zum  T eil d u rch  sen k rech te s  
U n te rfan g en  d e r M auern .

D er N am e des „ R o t  e n  T u r m e s “ s ta m m t aus 
a lte r  Z eit u n d  ri ih r t o ffen b a r v o n  einem  ro te n  Z iegel- 
d aćh  h e r, d a s  d er T u rm , d e r se it L an g em  e in g es tiirz t 
w ar, v o r  seinem  E in s tu rz  b esessen  h ab en  w ird . D er 
T u rm  is t v o lls ta n d ig  n e u  w ieder a u fg e b a u t; d as  M auer- 
w e rk  b e s te h t au s  Q u ad em  au s  M ain -S andste in . D as 
ro te  Z ieg e ld ach  w u rd e  in  se in e r F o rm  n a c h  einem  a lte n  
S tich  e rn eu e rt.

Y o n  g roB ter W ic h tig k e it fiir die B u rg  w a re n  s te ts  
die B r  u  n  n  e n . D er tie fe  B ru n n en  im  G rab en  w u rd e  
im  16. J a h rh u n d e r t  v o n  N ik o lau s  G r o h m a n n  h e rg e 
s te ll t . ' N eb en  ihm  b e fin d en  sich  zw ei Z is te rn en  in  d en  
beiden  H ofen . S eh r re izv o ll i s t  e ine a lte  Z is te rn e  im  
zw e iten  o stlichen  H of, d e reń  A u fb au  au s  dem  16. J a h r -
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h u n d e rt stam m t. Den a lten  B runnen  im O sthof uber- 
d eck t ein  neuer U berbau, dessen  F o rm en  sich den  F o r

men des Fiirstenbaues harmonisch anschlieBen. Die 
Brunnen und Zisternen muBten gedichtet werden, da
mit an den Fundamenten der Gebaude kein Schaden 
entsteht. Alle Brunnen sind durch AnschluB an die
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g rofie H ochdruck-Zentrifugalpum pe fur Feuerlosch- 
zw ecke nutzbar gem acht w orden.

. ^  ahrend iiber die Gestaltung des Westhofes noch 
keme Anordnungen getroffen sind, ist der ostliche Hof 
nach Art mittelalterlicher Garten geteilt in eine Blumen- 
wiese, in den auf einer Terrasse hoher gelegenen Rosen-

S c h l a f z i m m e r  d e s  h e r z o g l i c h e n  P a a r e s  i m F i i r s t e n b a u .



garten  und in den Staudengarten. Ein Wasserbecken Das bedeutendste neue Bauwerk der Veste aber wird
soli von besonders schonen Stauden umgeben werden. der S a a 1 b a u oder K o n g r e B b a u .  Er erhebt sich,
Die Mauera der umliegenden Gebaude werden stark tereits im Rohbau fertig, an der Nordseite der Veste,

W o h n z i m m e r  d e r  H e r z o g i n  i m  F t i r s t e n b a u .

S o g e n a n n t e s  C r a n a c h - Z i m m e r  ( W o h n z i m m e r )  i m  F t t r s t e n b a u .

berankt mit schonen Rosenarten, Immergriin, wildem  
Wein und Efeu. Von der Entwicklung dieser Pflanzungen  
wird mit der Zeit ein stimmungsvoller Gesamteindruck 
dieses Hofes, wie ihn die verwachsenen Hofe vieler 
alter Schlosser zeigen, erwartet.

in gleicher Flucht mit dem Ftirstenbau, von diesem  
durch die „Steinerne Kemenate“ getrennt. Fiir die Er- 
richtung dieses Bauwerkes waren praktische und kiinst- 
lerische Griinde bestimmend. Der Bau eines KongreB- 
hauses liegt ganz auBerordentlich im Interesse der Stadt
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C oburg . E s feh lt h ier an einem  stim m ungsvo llen  Saal- 
bau, der fiir vom eh m ere  V ersam m lnngen  einen geeig- 
n e ten  R ahm en  geben  k o n n te . D ie B ev o lkerung  aber 
w unsch t d ringend , daB C oburg  zu r A b h a ltu n g  von  K on- 
g ressen  u n d  V ersam m lungen  a lle r A rt m ehr a is  b isher 
h e ran  gezogen  w erde. D iesem  W unsch  w lirde die An- 
z iehungsk raft, w elche die Y este  C oburg  au f die A llge- 
m einheit b isher schon ausge iib t h a t u nd  in Z u k u n ft in 
noch w eitau s v e rs ta rk tem  MaB ausiiben  w ird , fo rdernd  
zur Seite  tre ten . D enn d iese A n zieh u n g sk raft k an n  
auB erordentlich  hoch e in g esch a tz t w erden .

Schon bei B eginn der W ied e rh erste llu n g sarb e iten  
is t d er G edanke v e rtre te ń  w orden , daB ein  so  g r o B e r  
B aubezirk , der u n te r  A nderem  auch  fiir den  B esuch  und  
die V ersam m lung zah lre icher M enschen b estim m t sei, 
i n  n  e r h  a  1 b se iner U m fassungsm auem  an  e iner S telle

So w urde  der K ongreB bau  n ach  den  G rundrissen  
S eite  246, n ach  d e r A n sich t u n d  n a c h  den  S chn itten  
S eite  295’ e rr ic h te t u n d  zu rze it b is zu r F e rtig s te llu n g  
des R ohbaues g e fo rd e rt. B ei d e r  E rr ic h tu n g  des 
B auw erkes e rg ab en  sich sch w ierig ere  k o n stru k tiv e  
M aBnahm en. E s w u rd e  schon  d a ra u f  h ingew iesen , daB 
der B au  ein E rsa tz b a u  is t fiir e in en  a lte re n  B au a n  der- 
selben  S telle. D a alle  a lte n  M auern  s ta rk  b au fa llig  w aren 
und  au f un sich eren  G ru n d u n g en  s ta n d e n , so konnten  
zw ar die a lte n  K e lle r b e n u tz t w erd en , a lles  A n d ere  aber 
m uBte au f d iesen neu  e rr ic h te t w erd en . D ie weichen- 
den G rundfe lsen  h a tte n  b ew irk t, daB  schon  die alten 
E n tla s tu n g sb o g en  iiber dem  o b eren  K e lle rg ew o lb e  zer- 
ń ssen  w aren . In fo lgedessen  h in g  die n o rd liche  AuBen- 
m auer b is zu 1,25 m iiber u n d  m uB te v o llig  abg e trag en  
w erden. D er N eubau  d e r  N o rd m au er e rfo rd e rte  zur

S p e i s e s a a l  i m F i i r s t e n b a u  m i t  a l t e r  B o h 1 e n - Ye  r t a f el  u n g n n d  a l t e r ,  e r g S n z t e r  M a l e r e i .

eine k i i n s t l e r i s c h e  S t e i g e r u n g  erfah ren  m iisse 
durch  E r r i c h t u n g  e i n e s  g r o B e n  S a  a  1 b a u e s ,  
dessen  In n en rau m e n ich t n u r bei fe ierlichen  G elegen- 
h e iten  re lig iosen  u nd  w eltlichen  C h arak te rs  groBe Ver- 
sam m lungen  in  einem  v o m eh m en  R ahm en  erm oglichen, 
sondern  der in se iner G esta ltu n g  auch  den  regelm aB igen 
B esuchern  e inen  erhebenden  E in d ru ck  h in terlassen  
miisse. E in  solcher R aum  w erde sich auch  fiir ge legen t- 
liche A u sste llu n g en  eignen. D ie N o tw en d ig k e it eines 
so lchen  S aa lbaues w erde  sich ab e r um so m ehr geltend  
m achen , a is die V este  m it ih ren  reichen  Sam m lungen 
m ehr a is  b isher d e r O ffen tlichkeit ersch lossen  w erden 
soli. D azu  kom m t, daB d er A u sd ru ck  des G edankens, 
daB in  Z u k u n ft au f d e r  V este  C oburg  sich d e r  g e i -  
s t i g e  u n d  g e s c h i c h t l i c h e  M i t t e l p u n k t  
d e s  L a n d e s  C o b u r g  befinden  solle, n u r d ann  m og
lich w ird , w enn  an  d ieser S telle  e ine  grOBere M enschen- 
m enge in einem  fe ierlichen  R aum  v e re in ig t w erden 
kann . Die A ufgabe, die V este  zu einem  M itte lpunk t 
des g e is tig en  L ebens des L an d es zu m achen , w are  aber 
vom  b auk iin stle rischen  S ta n d p u n k t au s u n g e lo s t ge- 
b lieben, w enn  au f die E rb a u u n g  eines groBen S aalbaues 
v e rz ich te t w orden  w are . D azu  kom m t, daB die V or- 
sch lage  fiir den  W ied e rau fb au  des so g en an n ten  K 011- 
greB hauses, den m an  ru h ig  a u c h  ais N eubau  eines S aa l
b au es  bezeichnen  k an n , in e inheitlichem  G edanken  m it 
den iib rigen  W ied e rh e rs te llu n g sa rb e iten  geflossen  sind.

A bstiitzung  m ach tige  G riindungsp fe ile r , d ie auch  un ter 
die unsicheren  F e lssch ich ten  h in ab g e fiih rt w urden  und 
die groB ten S chw ierigke iten  m ach ten . A uf d iese Pfeiler 
w urde d ann  d e r Schub d e r neuen  E n tla s tu n g sb o g e n  iiber 
den  K ellern  iib e rtrag en , w elche d ie  g e sam ten  Innen- 
m auern  und  auch  die S au len  d er K reuzgew o lbe  des Erd- 
geschosses trag en . D er A u fb au  d er A uB enm auern  er- 
fo lg te  d ann  m it nach  innen  g e leg ten  S trebep fe ile rn , um 
die D eck en lasten  au f seh r s ta rk ę  A u flag e r zu bringen.

D as E rdgeschoB  is t gew olbt. u n d  soli a is K anonen- 
balle  d ienen ; das G ew olbe is t  ein  schw eres K reuzge
w olbe au f e ig en a rtig en  S an d ste in sau len . E ine  m onum en- 
ta le  S te in trep p e  m it e ig en a rtig em  S te in sc h n itt verb inde t 
die d re i G eschosse des B aues m it e in an d e r. Die S tufen 
bestehen  aus M uschelkalkste in . Tm H au p t-  und Saal- 
geschoB le iten  groBe V ors;ile  m it flachen  H olzbalken- 
decken  au f S te inp fe ile rn  zu dem  zw eigeschossigen  H aupt- 
S aal, der, w ie d er S c h n itt S. 295 ze ig t, d u rch  ein sicht- 
bares , re ich  au sg eb ild e tes  g o tisch es H olztonnen-G ew olbe 
m it sp itzbog igen  B oh lenrippen  iib e rd e c k t ist. D ariiber 
e rh eb t sich d er groBe, f re itra g e n d e  D achstuh l, d er nur 
au f den  S trebep fe ile rn  au fru h t. Im  In n e ren  b ilden  die 
s ich tb aren  S trebep fe ile r tie fe  F en s te rn isch en , die be
sonders heli b e le u c h te t u n d  fiir A usste llungszw ecke 
h 'ervorragend  g ee ig n e t sind. T ro tz  d e r  sch iefen  und  un- 
regelm aB igen G rundriB form  der a lten  U m fassungsm auem  
is t du rch  die v ersch ied en e  T ie fe  d ie se r S trebep fe ile r ein
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regelmSBiger S aal e rre ie h t w o rden . Im  S aa lin n e ren  
óffnen sich in d e r H ohe S an g e rlau b en . D ie frei liegen 
den Z ugbalken  u n d  d ie  s ta rk e n  B o h len trag e r, die das 
spitzboffige G ew olbe tra g e n , bestim m en  die k iin s tle risch e  
Form des S aales , d e r  bei e tw a  16 m L an g e , 8 m B reite  
zwischen den  S treb ep fe ile rn  u n d  10,20 m H ohe nach  
seiner F e rtig s te llu n g  ohne a llen  Z w eifel e inen  w irkungs- 
vollen E in d ru ck  m ach en  w ird . Im  E in ze ln en  sind  im 
Inneren n u r groBe, g o tisch e  F o rm en  ohne jed en  S chm uck 
gew ahlt, d e r n ich t au s  d e r  K o n s tru k tio n  u n d  au s  d er 
no tw endigsten  G lied em n g  h e rv o rg eh t.

Im AuBeren is t d e r C h a ra k te r  des S aa lb au e s  d u rch  
eine groBe g o tische  F e n s te rg ru p p e  m it scharf du rch - 
gebildeten M aB w erken u n d  e ig e n a rtig e n  F en s te rb len d e n  
auf der siid lichen. dem  w estlich en  H of zu g ew en d eten  
F assadenm auer g ek en n ze ich n e t. D iese A rt d e r  A rch i
tek tur d eu te t au ch  in h a ltlich  d as  b ed e u te n d s te  B au w erk  
der V este an.

In  tech n isch er und  k iin s tle risch e r H insich t is t bei 
allen B au ten  g roB ter W e r t g e le g t au f eine so rg fa ltig e  
B ehandlung des S te in sch n itte s , au f sorsrfaltige, einer 
vorziiglichen Z im m era rb e it e n tsp rech en d e  H olzverb in - 
dungen und au f w e rtv o lle  k iin s tle risch e  S ch lo sserarbei- 
ten. D en A usfiihrung-en ko m m en  d ie  E rfah runsren  und  
B eobachtungen a n  a lte n  B a u te n  u n d  friih e ren  W ieder- 
herstellungrsarbeiten z u s ta tte n , d ie  E b h a rd t in dreifiig- 
jiihriger T a tig k e it g esam m elt h a t. W o  n ich t a lte  An- 
haltspunkte  v o rh a n d e n  w aren , sind  F o rm en  u n d  M assen 
frei nach o rtlicher A rt u n d  Z w eck b estim m u n g  g ew ah lt 
w orden. F iir E in ze lh e iten  is t  o ft d as  E n tw e rfe n  am  
Stein an  O rt u nd  S te lle  g e w a h lt w o rd en , um  eine ge- 
wisse F rische  des E in d ru c k e s  zu erzielen . A uf d e r B au- 
stelle w urden  e igene  S te in m etze , Z im m erleu te  und  
M aurer b esch aftig t, K u n s tsch lo sse r w u rd en  aus N iirn- 
berg berufen. A n  den  T isch le ra rb e iten , die v o rtre fflich  
ausarefiihrt w u rd en , h ab en  L udw is: L  ii d k  e in B erlin  
und P a l l e n b e r g  in  K o ln  am  R hein  h e rv o rrag en d en  
Anteil. Die K irch en fen s te r w a ren  dem  F re ib u rg e r  G las- 
m aler E d u ard  S t  r  i 11 iib e rtrag en . D e r groB te T eil der 
R ohbau-A rbeiten  w u rd e  ohne U n te m e h m e r au sg e fiih rt, 
nur Teile des A usbaues w u rd en  an  se lb s tan d ig e  F irm en  
yergeben. D ieser A rb e itsv o rg a n g  ab e r k o n n te  n u r  be- 
obachte t w erden , w en n  ein  B au le ite r , w ie A rc h ite k t 
F ritz E b h a r d t ,  d e r Sohn des le iten d en  K iin s tle rs . 
den A rbeiten  an  O rt u n d  S te lle  v o rs ta n d . M it se lten e r 
T a tk ra ft un d  U m sich t le ite te  e r  d ie  o ft verzw eife lt 
schw ierigen k o n s tru k tiv e n  A n o rd n u n g e n  un d  fiih rte  m it 
diplom atischem  G esch ick  V e rh an d lu n g en  m it B ehorden  
und B auleu ten , sodaB ein  resrelm aB iger B aufo rterang  g e 
sichert blieb. N ach  e tw a  2 J a h re n  h o ff t m an  a lle  A rb e i
ten zu vo llenden , sodaB  sich d an n  die Y este  un d  ihre 
reichen S am m lungen  in  g a n z e r  P ra c h t d a rb ie te n  w erden .

N ur ein kurzeT Z e itrau m , n u r  w en ige  M onate  noch, 
trennen uns also  v on  dem  T ag , a n  dem  fiir d ie  w ieder 
e rs tandene B u rg  d e r  Moreren d e r  W eihe  a n g e b ro c h e n  sein 
wird. K u n stfreu n d , K u n s tle r  u n d  K u n s tk e n n e r  h ab en  zu- 
sam m engew irk t zu e in e r S chop fung , die einzisr d a s te h t 
in deu tschen  L an d en , v on  d e r  es au sg e h e n  w ird  w ie eine 
O ffenbarung fiir d eu tsch e  K u n s t, d eu tsch en  G eist im d 
deutsches L eben . In  ih rem  in h a ltre ic h e n  G ed an k en  ge- 
s tah lt du rch  ein S ch ick sa l ohn eg le ich en  in  d e r  W elt- 
sesch ich te , b re ite t sich nach  Z eiten  des B liihens und 
Verffehens, nach  e in e r P e rio d e  g ra u s a m s te r  H eim - 
suchung des d eu tsch en  Y a te r la n d e s , w ie  sie groB er auch 
der D reiB igjahrige K rie g  n ich t k a n n te , d e r  Z au b erm an te l 
einer neuen  Ju g e n d  iib e r sie, d ie  w ied e r e rs ta n d e n  is t  in 
der b liihenden  V o llk ra f t ju n g en  L ebens, in  u n sag b a rem  
Reichtum  g esch ich tlich e r V er° :an g en h e it u n d  k iin s t
lerischen In h a ltes . G leich d e r M orerenrote e ines junsren 
strah lenden  T ages h e b t u n te r  d e r F iirso rg e  e ines ed len  
F iirsten  ein neues J a h rh u n d e r t ,  e in  n eu es  Z e ita lte r  m it 
groBeren und  ed le ren  Z ieleń  au ch  fiir sie an . A us der 
Burg, aus d er V este , au s  d e r S ch iitze rin  in  le ib lich e r 
N ot is t n u n m eh r d u rc h  d a s  Z a u b e rw o rt e ines  k u n s t-  
sinnigen S chloB herrn  ein H o rt d e r  E rin n e ru n g , eine 
S ta tte  der W eihe , e ine Z u flu ch t fiir den  re lig io sen  G e
danken, ein R efug ium  fiir G esch ich te  u nd  K u n s t zu 
stillem , an d a c h tig e n  Y e rse n k e n  in  d e r  U n ra s t u n se re r

T ag e  gew orden . S chon  w e r a is  F re m d e r in  das schone Co- 
b u rg e r  L a n d  n u r kom m t, w ird  zu r L iebe zu ihm  gezw un- 
g en  w ie zu se iner e igenen  H eim at. W enn  a b e r die n eu  e r
s tan d en e  V este  dem  fro h g em u ten  W a n d e re r  ih re  T o re  
ersch lo ssen  u n d  ih re  re ichen  K u n s tsch a tze  v o r ihm  aus- 
g eb re ite t h ab en  w ird , d an n  w ird  die L iebe fiir d as  k le ine  
L an d  u n d  sein  H erz zu r L e id en sc h a ft in  ihm  erg liihen . 
U nd je  sch w arzer sich  auch  die Z u k u n ft fiir un s v e rh an - 
g en  m ag , um  so re in e r u n d  ho ffn u n g sfreu d ig e r soli die 
ew ige S chonheit au s d iesen  P a la s te n  un s leu ch ten , so l
len  R elig ion  u n d  G o tth e it, G liick  u n d  U n end lichke it von  
K u n s t u n d  W issen sch a ft u n s  a n  d ie  W ied e rk eh r g o ldener 
Z eiten  erinnern , un s zu e iner W ied e rg eb u rt a n  K o rp e r, 
Seele u n d  G eist fiih ren , zu d e r  un s d e r  u n erschop fliche  
S chatz , d e r im  d eu tsch en  W esen  ru h t, ein ungeb ro ch en es 
R ech t v e rle ih t. Im  A pril des Ja h re s  1855 w a r es, daB 
v o n  den  C o burger G auen  ein W o rt au sg in g , das h eu te  
w ied e r m eh r a is  je  in u n se r G edach tn is  e in d rin g en  u nd  
seine B erech tig u n g  d a r tu n  will. G u stav  F  r  e y  t  a  g 
w eilte , w ie schon oft, bei dem  ihm  in F re u n d sc h a ft er- 
geb en en  H erzog  E rn s t  II. au f seinem  B esitz  bei C oburg. 
„E s  w a r e in  la c h e n d e r M aiabend  au f dem  K a llen b e rg “ , 
sch re ib t e r in d e r W idm ung  zu „S oli u n d  H ab en “ , und  
d e r  g an ze  tie fe  S inn  d eu tsch en  W esens s tro m t aus d ie 
sen  h e rr lich en  W o rten . „O ben um  d as  SchloB b liihete  
u n d  d u fte te  d er F riih lin g  u n d  d ie  B la tte r  d e r ro ten  
A kaz ie  w arfen  g ezack te  S ch a tten  au f d en  th au ig en  
R asen . U n ten  im D unkel des T h a ls  sp ran g en  die zahm en 
R ehe au s  dem  G eholz u n d  sch au ten  b egeh rlich  nach  
d e r h e llen  G es ta lt d er H errin , d ie  d en  ho ld en  S egen  des 
G astrech ts  Je d e m  e rte ilt, d e r in den  B an n k re is  des 
S ch losses tr i t t ,  dem  M enschen, w ie dem  V ogel u n d  dem  
W ild . D ie R u h e  des A bends la g  au f H iigel un d  T hal, 
n u r au s  w e ite r  E n tfe m u n g  k la n g  zuw eilen  das R o llen  
des D onners  in  die lich tre ich e , g liick liche  L a n d s c h a f t . . .  
W as m ein  ed le r F iirs t dam als sp rach : iiber die V erw ir- 
ru n g  d e r le tz te n  J a h re , iiber d ie  M uthlosiffkeit u n d  m iide 
A b sp an n u n g  d er N atio n , u n d  iiber den  B eruf d e r D ich- 
te r , d ie  g e rad e  in  so lcher Z eit dem  Y o lke  e inen  Spiegel 
se in e r T iic h tig k e it v o rh a lte n  so llen  zu r F reu d e  u n d  E r- 
hebung , —  das w a ren  go ldene W o rte , in  d en en  sich ein
groB er S inn u n d  e in  w arm es H erz  o f f e n b a r te n ..............
E in  fu rc h tb a re r  K rieg  is t e n tb ra n n t, u n d  m it fin ste re r 
S o rg e  sieh t der D eu tsche  in die Z u kun ft seines Y a te r
lan d es . In  so lcher Z eit, w o die s ta rk s te n  po litisch en  
L e id en sch aften  in  das L eben  jed es E inzelnen  d ringen , 
w e ich t d ie  h e ite re  R uhe, w elche d e r S chaffende zur 
k iin s tle risch en  G e s ta ltu n g  b ra u c h t, le ich t v o n  seinem  
A rb e its tisch  . . . . .  N u r zu seh r feh lt das B eh ag en  am  
frem den  u n d  e igenen  L eben , die S icherhe it feh lt u n d  der 
frohe  S tolz, m it w elchem  die S ch rifts te lle r an d e re r 
S p rach en  au f d ie  V e rg a n g e n h e it u n d  G eg en w art ihres 
V o lkes b licken ; im  O berfluB a b e r  h a t  d er D eu tsch e  De- 
m iitig u n g en , unerfiillte  W iinsche  u n d  e ifrigen  Z orn .“ 
H ie r e inzugre ifen , h a lt  G u stav  F re y ta g  fiir die B estim - 
munsr des D ich te rs  und , w ir d iirfen  h inzufiigen , fiir die 
B estim m u n g  des K iin s tle rs  u n d  K unstfreunde-s. W enn  
w ir n a c h  u n se re n  ird isch en  G esetzen  w e ite r  leben  u nd  
w e ite r  so rg en  m ussen , ohne U n tersch ied  der P e rso n , d er 
B e tt lc r  g le ich  dem  K on ig , das W eib  w ie  d e r M ann, das 
K in d  w ie  d e r  G reis, so  so li un s das L ich t, d as  in  Z u
k u n f t v o n  d ieser B u rg  au ss tro m en  w ird , s ta rk e n  u n d  
v e rjiin g en . S ie sei u n s  e in  Sym bol, daB w ir m it d er 
u n g estiim en  u n d  u n g eb ro ch en en  H o ffn u n g sk ra ft e in e r 
groB en N a tu r  u n d  e ines iib e rv o llen  H erzen s m it  Z uver- 
s ic h t e in e r b e sse ren  Z u k u n ft e n tg eg e n  sehen  u n d  v o n  ih r 
E rw a rtu n g e n  heg en , w elche d ie  V e rg a n g e n h e it n ic h t er- 
fiillen  k o n n te . D er fe s te  W ille  e ines ed len  F iirs ten  u nd  
d ie  M ach t e iner groB en K iin s tle rsc h a f t h ab en  a u s  d er ein- 
s t ig e n  V este  ein  Z aubersch loB  gem ach t, das a lle  H eilig - 
tiim er des G eistes, des H erzen s un d  des G em iites b irg t: 
s ta rk e n  G lauben , tie f sch u rfen d es W o rt in  g u te r  R ede 
u n d  ed le  K u n st. „ E in ’ fe s te  B u rg  is t u n se r  G o tt!“ So 
w ie e in s t h ie r , u n te r  d em  S ch u tz  d e r  M au era , M artin  
L u th e r  se in en  H o ch g esan g  au f d en  u n e rsc h iitte r lic h e n  
G o tte sg la u b e n  u n d  au f e ine  b e sse re  Z u k u n ft d ic h te te  
u n d  in  d ie  W e it a u ssa n d te , so  m ogen  in  n ie  s t il lb a re r  
m en sch lich e r S eh n su ch t v o n  d ie se r B u rg , die e in s t M ars 
re g ie r te , u n te r  dem  S chu tz  des H e im a t-G ed an k en s
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n un  A thene  und  die M usen v on  ihrem  go ldenen  T hron  
aus fre ier H ohe au f den  S chw ingen  eines neuen  G eistes 
n eues G liick  u nd  neuen  T ro st aus K u n s t u nd  R elig ion  in  
die g laub igen  H erzen der v ielfach  irre  g e le ite ten  M ensch- 
h e it senden. E ine L euch te  sei sie au ch  fem erh in  in  deu t- 
schen L an d en ; M arienburg , W artburg ', H eid e lb e rg er

SchloB u n d  V este  C o b u rg  —  in  d iesem  Y ie rk lan g  
groR tor d e u tsc h e r  G esch ich te  u n d  K u n s t e rb lic k e  das 
d eu tsch e  V o lk  d e n  ew ig en  J u n g b ru n n e n  fu r d ie  Er- 
n e u e ru n g  se in e r G esch icke  u n d  d ie  K ra f t  u n d  Zuver- 
sich t zum  u n g eb ro ch en en  G lau b en  a n  eine  n eu e , frohe 
u n d  groB ere Z u k u n ft! —

Kanal!sation, Stadterweiterung, Kleingartenbau.
(Vortrag. gehalten auf der II. ord. Mitglieder-Versammlung des „Deutschen A rchivs fiir Siedlungsw esen B erlin11 von

Stadtbau ra t Dr. ing. W o l f  in B randenburg a. d. Havel.)
W aschkiichen-Abwasser, sowie Fakalien  w erden also bei 
dieser rein landlichen S iedlungsart in einer hinreichend 
groBen Grube beim Haus gesam melt, w ahrend die Nieder- 
schlagsw asser frei versickern, soweit sie n ich t zum W aschen 
oder fiir die G artenbegiefiung in Tonnen gesam m elt werden. 
A nders liegt es schon bei den Y o r s t a d t - S i e d l u n g e n ,  
die in stadtischem  C harak ter erbau t w erden und dem- 
nach ordnungsmafiige W asserleitung aus dem stadtischen 
W asserw erk (oder aus einem eigenen W erk), sowie Gaslei- 
tung, E lektriz ita tsle itung  und dergleichen besitzen. Die Wirt- 
schaftlichkeit dieser Zufiihrungsleitungen erfordert es, daB 
die H ausgruppen an den StraBen oder an W ohnhofen zu- 
sammengefafit, also n icht allzu w eitraum ig gesetzt werden, 
sodaB bereits die V orbedingung gegeben ist, auch die an- 
fallenden Abwasser nicht in einer allzu unwirtschaftlichen 
L eitung abfiihren zu miissen. Die F rage is t nur, ob es not- 
wendig ist, die N iederschlagsw asser m it in die Leitungen 
aufzunehmen und dadurch die R ohrlichten ganz besonders 
w eit und kostspielig  anzulegen, und weiter, ob die Abwasser- 
leitung nicht ais besonders sparsam  angelegtes E  i n  z e 1 - 
n e t  z behandelt, und ob n icht die anfallenden A bwasser in 
r  ach ster Nahe solcher V orstadt-S iedlung zur K larung und 
zur produktiven Y erw ertung gebracht w erden konnen. Bei- 
des hangt allein von der G elandegestaltung und Bodenbe- 
schaffenheit ab, die aber in m indestens 90 v. H. aller vor- 
kommenden Falle geeignet fiir eine dezentralisierte Be- 
handlung der Abwasser sein diirften. Zu solcher Sonderbe- 
handlung ( D e z e n t r a l i s i e r u n g )  is t besonders dann 
iiberzugehen, wenn die AnschluBmoglichkeit nach dem stad
tischen H auptnetz nur m ittels E inbau eines Hebewerkes 
moglich wiirde, wie beispielsweise in B randenburg, wo die 
K analisationanschltisse der letz ten  S tadterw eiterungen be
reits unm ittelbar un ter dem StraBenniveau ausmiinden. 
Letzteres diirfte vielfach bei dem un ter 1 genannten Stadt- 
erw eiterungssystem  zutreffen, da die auszubauenden radi- 
alen AusfallstraBen groBenteils sich bereits sehr w eit vom 
Stadtkern  entfernt zu halten pflegen. Man w ird also zweck- 
maBig auch fiir diese S tad terw eiterungsart zum dezentrali- 
sierten System aus w irtschaftlichen Griinden iibergehen 
miissen.

W ie wird nun eine d e z e n t r a l i s i e r t e  K a n a l i -  
s a t i o n s - A n l a g e  zweckmaBig gestalte t?  Es is t zu- 
nachst das in Frage stehende S tadterw eiterungsgebiet auf 
die G elandegestaltung hin zu priifen derart, daB die nachst- 
gelegene Gelandesenkung ais A bw assersam m ler yorgesehen 
wird. Yielfach sind T aier und N iederungen yorhanden, die 
nicht selten sogar von kleineren V orflutem  wie Bachen und 
Graben durchflossen werden. Auch g ib t es in manchen Ge- 
genden sogar Teiche. A nsta tt nun solche Niederungen mit 
schlechtem B augrund kreuz und quer m it SiedlungsstraBen 
zu durchziehen und kostspielige Baugrund-Aufhohungen 
vorzunehmen — ein V organg, der selbst bis in die neueste 
Zeit hinein bei N euanlage von Siedlungen zu beachten ist — 
w ahlt man fiir die Bebauung nu r die G elandehange und fiihrt 
die Abwasser un ter A usnutzung des natiirlichen Gefalles in 
einer einfachen R ohrleitung von 15 bis 25 cm Rohrlichte 
naoh derjenigen _ Senkungsstelle, die hinsichtlich ihrer 
Hohenlage noch einen natiirlichen AbfluB nach der tiefsten 
Senkungsstelle ermoglicht. Ob dabei in die A bleitung noch 
A bortw asser mit angeschlossen w erden oder nicht, spielt 
keine Rolle. In dieser ersten  Samm elstelle werden die 
Abwasser mittels^ eines einfachen 'Oherlaufes von den grob- 
sten Stoffen gereinigt und gelangen von hier un ter Yerwen- 
dung von Rieselgraben zur B efruchtung des ganzen Niede- 
rungsgeiandes in einen K arpfenteich. Auf dem W eg iiber 
das R ieselgelande werden dem A bw asser die hauptsachlich- 
sten, mittelgroben B estandteile zu D ungzwecken fiir die un- 
m ittelbare N ahrungs-Erzeugung entzogen, w ahrend in dem 
nsch te ich  auch die letzten  R este  der Abfallbestandteile zur 
łischnah rung  ausgenutzt w erden und zw ar teils mittelbar 
J.nr ®.ie Befruchtung der U nterw asserpflanzen ais Nahrung 
tu r die Fische, teils unm ittelbar fiir die Karpfen-Ernahrung 
selbst. Uber das Fischteich-A bw assersystem  brauche ich 
mich an dieser Stelle nicht naher auszusprechen, da durch 
die entsprechenden Y ersuchsanstalten in StraBburg und in 
sonstigen Stadten nach dem bekannten  H o f e r schen System 
fler Beweis fiir die W irtschaftlichkeit solcher Anlagen hin-

ach der bisher m eist angew endeten Hand- 
habungversteh t man u n t e r K a n a l i s a t i o n  
die „Beseitigung“ der stadtischen Abwasser 
in einem Rohrensystem, wobei man unter- 
scheidet in Trennsystem, Mischsystem und 
S c h w e m m k a n a l i s a t i o n .  U nter letzter 

\e rs te h t man bekanntlich die zusammengefaBte Abfiihrung 
aller Brauchwasser aus Kuchen und W aschkiichen zusam- 
men m it den N iederschlagswassem  von den D achem  und 
von den StraBen und Piatzen einschlieBlich der Anschliisse 
aus den Spiilaborten. Das M i s c h s y s t e m  umfaBt dem- 
gegenuber nur die A bleitung der Brauchw asser und der Nie- 
derschlagswasser, also nicht den AnschluB der Aborte, wo
bei fiir die Aborte besondere Hausgruben yorgesehen wer
den. Das T r e n n s y s t e m  leite t nur die Brauchw asser 
ab, also keine A bortw asser und keine Niederschlagswasser. 
Bei allen drei Systemen is t das Ubliehe und bis je tz t haupt- 
sachlich Bekannte die Zusammenfassung des gesam ten Ab- 
wasser-Leitungsnetzes in ein oder mehrere K analsam m ler 
(im Eiprofil, begehbar), die wiederum in einen sogenannten 
Kanal-Sammelbrunnen zusammenlaufen, von wo aus m ittels 
einer Pumpanlage die W asser entw eder auf Rieselfelder ge- 
driickt, oder nach mechanischer V orkiarung in einem bio- 
logischen K iarverfahren gereinigt und einem sogenannten 
V orfluter (FluB. Bach und dergleichen) ais „unschadlich 
gem acht11 zugefiihrt werden. Es handelt sich also fast durch- 
weg um ein Z e n t r a l s y s t e m ,  was zur Folgę hat, daB 
bei Durchfiihrung der Stadterw eiterungen nach den ver- 
schiedensten Ausfallrichtungen sehr umfangreiche und da
m it sehr kostspielige Ableitungs-Netzzweige erforderlich wer
den. DaB bei diesem Zentralverfahren, bei dem von allen 
stadtischen A uslaufem  her die Abwasser auf einen Punkt 
des S tadtgebietes zugefiihrt werden, e i n e  V e r w e r t u n g  
d i e s e r  A b w a s s e r  z u D u n g s t o f f e n  nur in sehr be- 
schranktem  M'aB moglich ist (falls es iiberhaupt in der Ab- 
sicht der Anlage gelegen ist), sei nur nebenbei bemerkt.

Demgegeniiber is t unter den heutigen Y erhaltnissen in 
erster Linie ausschlaggebend daran festzuhalten, daB d i e 
A b w a s s e r  nicht bios beseitigt, s o n d e r n  p r o d u k t i v  
v e r w e r t e t  w e r d e n  m i i s s e n .  W enn schon fiir den 
dicht bebauten S tadtkern eine, oder bei GroBstadten einige 
Zentral-Sam melanlagen yorhanden und m it Rucksicht auf 
die jeweiligen ortlichen Verhaltnisse auch ais richtig  an- 
gelegt zu bezeichnen sind, so muB anderseits die Entwasse- 
rung von neu anzugliedernden Stadterweiterungs-Gebieten 
unter ganz anderen Gesichtspunkten ais denen der Zentrali- 
sation betrach tet werden. DaB es unw irtschaftlich ist, dung- 
haltige Abwasser aus den w eitraum ig bebauten oder zu be- 
bauenden Stadterw eiterungs-Gebieten in das Innere der 
S tadt herein zu holen m ittels kostspieliger, w eitverzweigter 
Rohrenleitungen, und diese Abwasser von diesen Sammel- 
punkten wiederum an irgend einen Punkt vor die S tad t hin- 
aus maschinell zu befOrdern. bedarf keines besonderen Be- 
weises. Es frag t sich nur, ob die Moglichkeit besteht, auf 
andere Weise solche Stadterw eiterungs-Abw asser unschad
lich zu machen, oder sie gar p r o d u k t i v e n  Z w e c k e n  
n u t z b a r  z u m a c h e n .

Um diese Frage zu beantw orten is t es notwendig, sich 
die yerschiedenen A rten der Stadterw eiterungen vor Augen 
zu fiihren. Es kommen in Betracht:

1. die Fortftihrung bereits begonnener AuBenstraBen-Be- 
bauungen in m ehrstockiger Bauweise in rein stad
tischem Charakter;

2. die sogenannten Yorstadt-Siedlungen, w orunter eine 
maBig weitraumige Bauweise m it vielleicht zwei bis 
drei Vollgeschossen in hauptsachlich Reihen- und 
Gruppenhausem  verstanden werden soli;

3. rein landliche Flachsiedlungen iń weitraumiger, offe- 
ner Bauweise ais Doppelhauser und Einzelhauser.

Um letztere A rt vorw eg zu nehmen, kann es sich hier 
um die Anlage eines A bleitungsnetzes iiberhaupt nicht han- 
deln, da diese infolge der sporadisch zerstreut liegenden 
H auser viel zu unw irtschaftlich ausfallen wiirde und da 
diesen rein landlichen Siedlungen von vornherein geniigend 
Gelande beigegeben wird (oder w enigstens s o l i ) ,  um die 
Abfaile auf dem H ausgrundstiick oder dem angegliederten 
Pachtgrundstiick zur Y erw ertung zu bringen. Kuchen- und
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reichend erbracht ist. N ur darauf is t besonders hinzuweisen, 
dafi die Y erw ertung der grofieren Abfallstoffe zu Dung- 
zwecken unter allen U m standen den Vorzug verdient vor 
der ganzlichen und alleinigen A usnutzung zur Fischziich- 
terei nach dem eben erw ahnten H oferschen System. A m 
z w e c k m a B i g s t e n  i s t  a l s o  d a s  k o m b i n i e r t e  
V e r f a h r e n  m i t  Du  n g s t o f f - Ye  r w e r t u n g  e i n e r 
s e i t s  u n d  F i s c h t e i c h  - W i r t s c h a f t  a n d e r -  

' tj s e i t s.
Nun trifft es sich allerdings n ich t allzu haufig, dafi aus- 

reichendes, natiirliches Gefalle fiir die A bw asserableitung 
aus dem Samm elbrunnen vorliegt. Man mufi daher norm aler- 
weise mit E inschaltung einer m echanischen Hebestelle der 
Abwasser aus dem Sam m elbrunnen nach dem Berieselungs- 
feld und dem Fischteich rechnen. Man w ird nun einwenden. 
dafi die Anlage und Bedienung einer P um pstation  ja  schliefi- 
lich auch bei dezentralisiertem  System  ohnedies schon vor- 
handen ist. A llein ein w esentlicher Unterschied besteht 
doch, namlich der, dafi im Gegensatz zu den verw ickelten 
groBen Pum penhaus-A nlagen der zentralisierten Entw asse- 
rung bei der dezentralisierten Anlage nur ein kleiner Motor 
von einigen Pferdestarken  oder, w enn elektrische K raft nicht 
vorhanden, eine kleine Lokomobile ausreichen, um die a ^  
fallenden Wasser in taglich  hochstens 1- bis 2stiindigem Be
trieb auf das umliegende Gelande zu fordem . Dazu kommt, 
daB das gesamte Leitungsnetz in letzterem  Fali hochstens

Erstellungskosten verursacht, w eiter, daB bei yielen 
Stadterweiterungsfallen — wie schon oben erw ahnt — ohne
dies sogenannte Hebewerke m it Motoren oder Lokomobilen- 
betrieb zur Uberfiihrung der A bw asser in die eigentliche 
stadtische K analisation notw endig sind, und endlich, daB 
beim dezentralisierten System  die A bw asser zur Befruch- 
tung nutzbar gemacht werden, ohne daB in Anlage und Be

trieb besonders kostspielige Pumpen- und Diiker-Systeme 
das W asser ers t kilom eterw eit vor die S tad t hinaus zu 
driicken brauchen. Ein Bruchteil des hiernach beim dezen
tralisierten  System  eingesparten Anlagen- und Betriebskapi- 
tales fiir weitere produktive Zwecke aufgewendet, ermóg- 
licht sogar eine regelrechte B esprengung oder Beregnung 
der umliegenden Flachen des N utzgelandes m ittels befruch- 
tendem  Abwasser. Ich denke hierbei besonders an das seit 
Jah ren  eingefiihrte und bew ahrte System  der Rohrleitungs- 
Baufirm a P  h  o n  i x in Berlin-Lichtenberg. Diese Firm a hat 
die kunstliche Feldberegnung m it stadtisehen A bwassern 
bereits in einer Vollkom menheit ausgebildet, die zu groBen 
Hoffnungen fiir die Zukunft berechtigt, wenn nur seitens 
der maBgebenden Stellen dieser A rt der Abwasser-Besei- 
tigung  und Abwasser-A usnutzung entsprechendes Interesse 
entgegen gebracht wird.

A ber auch dann, wenn aus Griinden der Anlagekosten 
von einer V erregnung der A bwasser abgesehen werden muB, 
b i e t e t d i e  d e z e n t r a l i s i e r t e  E n t w a s s e r u n g s -  
a n l a g e  d e n  S c h l i i s s e l  f i i r  d i e  F o r d e r u n g  d e s  
K l e i n g a r t e n b a u e s .  Es is t bekannt, und ist in der 
N atur der Sache begriindet, dafi die zentralisierten K anali- 
sationsanlagen m it dem K leingartenbau leider nicht das Ge- 
ringste zu tun  haben, denn die K leingarten liegen zumeist 
in den V orstadten iiber das gesam te S tadterw eiterungsgebiet 
zerstreut, konnen also von den nach einem einzigen Aufien- 
punk t der S tad t gedriickten Abwassern nicht erreicht wer
den. Anders liegt es bei der dezentralisierten Abwasser- 
Beseitigung. Hier konnen gerade die K leingarten plan- 
mafiig m it den Entw asserungsanlagen yereinigt werden, so- 
dafi sie niemals un ter Dungstoff- oder W asserm angel zu 
leiden haben. —

(SchluB folgt.)

V erm ischtes.
Zum fiinfzigjahrigen Bestehen der Firma Rietschel

& Henneberg in Berlin. Am 1. Ju li 1922 kann  die im Bau- 
leben der jiingsten V ergangenheit und der G egenw art eine 

oBe, weltbedeutende Rolle spielende F irm a R i e t s c h e l  
H e n n e b e r g ,  G. m. b. H., in Berlin auf ein fiinfzig- 

jahriges Bestehen zuriick blicken. B ekanntlich haben die 
Griinder der Firm a, der Geh. R egierungsrat H erm ann 
R i e t s c h e l  und der kgl. K om m erzienrat Rudolf H e n n e 
b e r g ,  den ersten Spatenstich am Fach der W a r m e 
w i r t s c h a f t  getan. Die theoretische und praktische 
Durchformung des Zentralheizungs- und Liiftungswesens 
durch diese beiden M anner bereitete dem Fachgebiet den 
Weg zum Aufschwung. Die grundlegenden Arbeiten, die 
Rietschel in seiner E igenschaft ais Professor an der Konig- 
lich Technischen Hochschule zu C harlottenburg uns schenkte, 
sind heute noch in Geltung.

Am 1. Ju li 1872 w urde von H erm ann R i e t s c h e l  
und Rudolf H e n n e b e r g  ein U nternehm en geschaffen, 
das durch den Ruf seiner Griinder m ehr ais nur privatw irt- 
schaftliche Bedeutung erlangte. Die F irm a unterh ielt bereits 
im Jahr 1874 in D resden eine noch heute bestehende Nieder- 
lassung, der sich im Lauf der Zeit zahlreiche andere Zweig- 
niederlassungen und V ertretungen  in vielen S tad ten  des In- 
und Auslandes anschlossen. Zurzeit steh t die F irm a unter 
der Leitung der D irektoren Emil R e 11 i g und Georg 
R o d e m a n n ,  die dem U nternehm en 22 und 34 Jah re  an- 
gehoren.

Nicht im stiirm enden Anlauf, n ich t ais Geschenk eines 
gliicklichen Zufalles h a t die F irm a ihre hohen Ziele erreicht, 
sondem allein durch die feste w issenschaftliche Arbeit, 
durch den standigen technischen W eiterausbau und die 
gleichzeitige kaufm annische D urchdringung ilires gesam ten 
Arbeitsgebietes is t es den Begrundern gelungen, ihrer Firm a 
den W eltruf zu schaffen, den ihre N achfolger zu erhalten 
wuBten. Rietschels bahnbrechende w issenschaftliche For- 
schungen und die Fiille seiner E rfahrungen, die er in seinem 
„Leitfaden zum Berechnen und Entw erfen von Heizungs- 
und Luftungsanlagen11 zusam men gefaBt hat, bilden in der 
Fachliteratur den tragenden  U nterbau allen Studium s und 
jeden Fortschrittes. A ber ihre A uswirkung, ihre N utzbar- 
machung und die groBen Erfolge des G esam tschaffens der 
Firma waren nu r moglich in Y erbindung m it der Organi- 
sationsgabe und den konstruk tiven  Fahigkeiten  Hennebergs, 
dem es in unerm udlichem Streben gelang, den W irkungs- 
kreis der Firm a m ehr und m ehr zu erw eitem , sodaB sich 
heute um das Stam m haus ein K ranz von N iederlassungen 
und Ingenieurbiiros lag e rt n ich t nur in den deutschen 
Reichsgrenzen, sondern auch w eit im A usland, und der 
standig zunimmt.

Eine auBerordentlich groBe Zahl aller bedeutenderen 
offentlichen Bauten. K rankenhauser, Schulen, K irchen, 
Theater. Burgen, Schlosser und Palaste , Banken, Geschafts- 
und W ohnhauser, Fabriken und W erksta tten  tragen  in ihren

Heizeinrichtungen das Sonnenzeichen der Firm a Rietschel & 
H enneberg G. m. b. H. iiber dem Facher — das Sinnbild fiir 
Heizung und Liiftung — und geben dam it von dem Bau der 
betreffenden A nlagen durch diese F irm a Kunde.

In den Arbeitsbereich der Firm a fallen auBer Zentral- 
heizungen fiir Einzelgebaude der Bau yollstandiger Dampf- 
und W arm wasser-Fernheizw erke fiir Reihen von Gebaude- 
gruppen, Siedelungen, K rankenhauser, Heil- und Pflege- 
A nstalten  und ausgedehnte Industrie-W erke nach zeitge- 
mafien und erprobten R ichtlinien im Einklang m it der heute 
so notw endigen sparsam en Brennstoff- und W arm ew irt
schaft, der Bau von W arm ekraft-W erken m it Abwarme-Yer- 
w ertung in G asanstalten, E lektrizitats-Zentralen, Berg- und 
Hiitten-W erken, von W arm wasser-Versorgungs-Anlagen, so- 
wohl fiir Einfamilien- und Miethauser, ais auch fiir zentrale 
Bade- und K ranken-A nstalten, der Bau von Dampf-Koch- 
und W ascherei-Anlagen, T rocken- und Luftbefeuchtungs- 
A nlagen fiir die vielseitigen Zwecke und Bediirfnisse der 
verschiedenartigsten industriellen und Fabrik-Betriebe. Zu
gleich bearbeitet die F irm a aber auch seit ihrer Griindung 
das m annigfaltige Gebiet der L i i f t u n g s t e c h n i k ,  von 
der einfachen Zimmerliiftung m it natiirlichem  Auftrieb an 
bis zur sinnreichsten Saal- und Theater-L iiftung m it mecha- 
nischer Luftbew egung und in Y erbindung m it L u ftY or- 
w arm ung und Ktihlung. Sie un terhalt ferner einen ausge- 
dehnten eigenen Fabrikbetrieb, in dem alle wesentlichen 
Teile und A pparate fiir die hier aufgefiihrten Anlagen nach 
bew ahrten K onstruktionen sach- und fachgemaB hergestellt 
werden. Fiirw ahr, eine Fiille von Aufgaben!

Die geanderte W irtschaftslage brachte es m it sich, daB 
sich auch die W arm ew irtschaft um stellen muBte. Sie ist 
zur S p a r w i r t s c h a f t  geworden. Doch wir glauben nicht 
fehl zu gehen, wenn wir sagen, daB die durch ihre W erke in 
aller W elt bekannte Firm a sich auch den neuen A ufgaben 
gew achsen zeigen wird. —

Wiederbeginn der Arbeiten des Deutschen Archaologi- 
schen Institutes. Das Deutsche A rchaologische Institu t, 
dessen Zw eiginstitute in Rom und A then im K rieg feiern 
mufiten, kann, wie der ktirzlich erschienene Jahresberich t 
ausfuhrt, iiber eine erfreuliche W iederaufnahm e seiner Aus- 
landsarbeit berichten.

In R o m  haben langw ierige V erhandlungen, bei denen die 
allgem einen D aseinsbedingungen der deutschen wissenschaft- 
lichen In s titu te  und, aufier durch die diplom atischen Y ertreter 
durch G eheim rat K e h r ,  den friiheren L eiter des ..PreuBischen 
H istorischen In s titu tes11 in Rom und jetzigen G eneraldirek
to r der S taatsarchive, dann durch den G eneralsekretar, 
P rofessor D r a g e n d o r f f ,  und den neuernannten  ersten 
Sekre tar des rom ischen Institu tes, Professor W alter A m e- 
l u n g ,  die b e s o n d e r e n  D aseinsbedingungen des Archao- 
logischen Institu tes vertre ten  w urden, zu einem Abkommen 
m it der italienischen R egierung gefiihrt. Das gesta tte t die 
W eiterfiihrung des A rchaologischen Institu tes, das ja  seit 
Jah rzehn ten  G elehrten aller N ationen G astrecht gew ahrt hat.
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Die Institutsbibliothek wurde aus ihrer Einschliefiung in der 
Engelsburg befreit und den .deutschen Gelehrten wieder 
iibergeben. Noch fehlt aber vor Allem ein Ersatz fiir das 
durch Enteignung den D eutschen genommene Institutsge- 
baude auf dem K apitol, sodaB die Bibliothek noch nicht 
wieder aufgestellt und der Benutzung zuganglich gem acht 
w erden konnte, die sowohl den D eutschen wie auch den 
A uslandern, nam entlich Italienern, diente.

Professor S t u d n i c z k a  - Leipzig hat die Zweig- 
ansta lt in A t  h e n , die, dem Schutz der griechischen Re- 
gierung anvertraut, von dieser m it vorbildiicher T reue ge- 
hiitet war, ubernommen und wieder geoffnet. Sein W irken 
wahrend des W inters ha t besonders viel dazu beigetragen, 
dem Institu t seine alte Stellung wieder zu geben und einem 
endgiiltigen Leiter die W ege zu ebnen. Der friihere Leiter, 
Protessor K a r o -  Halle, ha t es abgelehnt, wieder auf seinen 
athenischen Posten zuruck zu kehren, er tra t in die Zentral- 
direktion des Archaologischen Institutes ein, fiir die sein 
H allenser Vorganger, der verstorbene Professor K arl 
R o b e r t ,  das M andat nieder legte. Die gróBte der Pub- 
likationen des Institutes, die V e r o f f e n t i i c h u n g  d e r  
a n t i k e n  S a r k o p h a g - R e l i e f s ,  die diese Denkmaler- 
klasse erst der W issenschaft erschlossen hat, w ird durch 
den Nachfolger Roberts dem nachst in einem weiteren Band 
fortgesetzt werden. Auf Studniczka sind Professor Fer- 
dinand N o a  c k  - Berlin und Professor E rnst B u s c h o r -  
Freiburg nach A then gefolgt. Eine hochherzige Stiftung ge- 
sta tte te  dem Institut, Dr. K urt M u l l e r  fiir einige Monate 
nach A then zu entsenden zur abschlieBenden Bearbeitung 
der F u n d ę  v o n  T i r y n s ,  —

Gebiihrenordnung fiir Taxen induslrieller Betriebs-Ein- 
richtungen. F ur die Bewertung von Taxen industrieller Be- 
triebs-Einrichtungen bestand bisher ein fester, allgemein 
anerkannter MaBstab nicht. Da das Bedurfnis nach einem 
solchen MaBstab bei den vielfachen Erw eiterungen, Um- 
gestaltungen, Veraufierungen industrieller Betriebs-Einrich- 
tungen aber heute besonders groB ist, h a t sich der Ago- 
AusschuB fiir die Gebiihrenordnung der A rchitekten und 
Ingenieure veranlafit gesehen, einen solchen MaBstab zu 
suchen und ha t je tz t eine „G. O. fiir Taxen industrieller 
Betriebs-Einrichtungen“, im Verlag Julius Springer, Berlin 
(Preis 1,50 M.) erscheinen lassen, die eine Bew ertung in 
Promillen des Taxwertes vorsieht. Es w erden dabei 2 
Stufen unterschieden, je  nach der Schwierigkeit der órt- 
lichen Aufnahme und der W ert-Erm ittlung, sowie nach der 
A rt der abzuschatzenden Betriebs-Einrichtung hinsichtlićh 
GroBe und Vielheit gleicher Maschinen- und A pparate-Ein- 
heiten, denn es is t klar, daB diese Umstande die vom 
T axator zu liefem de Arbeit in hohem MaB beeinflussen. 
Im Obrigen gilt die G. O. nur fiir spezifizierte Taxen unter 
ortlicher Neuaufnahme und Einzelbewertung aller Maschi- 
nen-Apparate usw. Fiir E rneuerung fruherer Taxen des- 
selben Sachverstandigen sind entsprechende ErmaBigungen 
yorgesehen. H ilfskrafte bei der Aufnahme hat der Auf- 
traggeber zu stellen, Zeichnungen in neuer A usfuhrung be
sonders zu yergiiten, ebenso Reisen.

Der G. O. ist eine Gebuhren-Tabelle beigegeben, die, 
m it 10 000 M. anfangend und mit 10 Millionen aufhorend, 
in den beiden Stufen die Gebiihren in Prom illen und aus- 
gerechnet angibt. Die Gebiihr betrag t z. B. fiir den un- 
tersten  W ert von 10 000 M. in  der unteren Stufe 50 fiir 
1000 M., insgesam t 500 M., in der hoheren Stufe 70 und 
700 M. Fiir 9 Millionen is t der Prom illesatz auf 1,7 oder 
2,3 M. gesunken, sodaB die Gesamtgebiihr 15 300 M. oder 
20 700 M. betragt. F iir 10 Millionen und dariiber g ilt ein 
Prom illesatz von 1,6 und 2,2 M.

Die Gebiihren-Ordnung soli, da es sich um einen ersten 
Versuch handelt, zunachst fiir die Dauer eines Jahres 
gelten und dann nach den inzwischen gem achten Erfah
rungen einer D urchsicht unterzogen werden. —

Der Geschaftsfiihrer des „Ago“ F. E i s e 1 e n.
Internationaler Wohnungs-KongreB in Rom. Vom 

21. bis 26. Sept. 1922 wird in R o m  der v i e r t e  i n t e r -  
n a t i o n a l e  W o h n u n g s - K o n g r e B  stattfinden. Yon 
der Tagesordnung seien hervorgehoben: Die Entw icklung 
der preisw erten W ohnung in den yerschiedenen Landern. 
Das Eingreifen der Behorden insbesondere zum Ausgleich 
des MiBverhaltnisses zwischen Baukosten und Miete. Kon- 
struktionsarten  zur Ermafiigung der Baukosten. Verein- 
heitlichung der S tatistik. Auf dem letzten  in tem ationalen 
KongreB in S c h e v e n i n g e n  w ar die Zahl der deutschen 
Teilnehmer wohl die starkste unter allen N ationen; auch 
ihre Mitwirkung w ar hervorragend. Aufier der betriibenden 
Erscheinung, daB diesmal das D eutsche nicht zu den amt- 
lichen Sprachen des K ongresses gehórt, diese Ehre vielmehr 
neben dem Italienischen nur dem Englischen und Fran- 
zosischen zugedacht ist, wird der niedrige S tand der deut
schen Y aluta, aus welcher Reise- und A ufenthaltskosten

von T ausenden sich ergeben, verm utlich  liihmend auf den 
deutschen Besuch einwirken, obschon das liiteresse auBer- 
ordentlich groB is t und neben den V erhandlungsgegenstajiden 
der geplante A usflug zur B esichtigung der W ohnungsbauten 
in JS1 eapel, A vezzano, Florenz, V enedig und  M ailand einen 
starken Anreiz ausiiben diirfte. M eldungen sind zu richten 
an das „Comitato esecutivo del Congresso internazionale 
dellab itazione in  R om a“, V ia del Clem entino 101.. J. St.

Der Neubau der Alten Briicke in Frankfurt am Main, 
der infolge des K rieges langere Zeit unterbrochen war, wird auf 
neuer finanzieller G rundlage nunm ehr fortgesetzt. Die ur- 
spriingliche Breite der Briickenbahn von  19 m soli auf 14 m ver- 
m indert werden, um die K osten  zu verringern . Statt der 
friiher vorgeselienen B eitragssum m e des preuBischen Staa- 
tes von 1,35 Mili. M. w ird dieser num pehr die Halfte der 
K osten tragen. Diese sind fiir die 14 m breite Briicke auf 
rd. 50 Mili. M. berechnet, sodaB der S taa tsbe itrag  25 Mili. M. 
betragen wiirde. Die 1919 eingestellten B auarbeiten  sollen 
sofort w ieder aufgenom m en und so gefo rdert werden, daB 
m it Beginn des nachsten  Friih jahres alle Griindungs- und 
U nterw asser-A rbeiten beendet sind, sodaB mit der Auf- 
m auerung der Pfeiler und der E inw olbung der Brucken- 
joche begonnen werden kann . Die K osten fiir die Gestal- 
tung des Inselgebaudes und der A nlagen auf dem Hochkai 
von Sachsenhausen sind unberiicksichtigt; diese Arbeiten 
sollen auf einen spateren  Z eitpunkt verschoben werden. —

W ettbewerbe.
Wettbewerb Ehrenmal Reg. 36 Halle a. S. Zu diesem

W ettbew erb erhielten wir im  AnschluB an  die in Nr. 37 
gebrachte E ntscheidung die folgende Zuschrift: „Ihre Aus- 
luhrungen in Nr. 44 iiber den W ettbew erb  Nassoyia in 
H ochst a. Main veranlassen mich zu einer beweglichen 
K lage iiber die A bwicklung des W ettbew erbes Ehrenmal 
Reg. 36 in Halle a. S. Ich erhielt m einen E ntw urf Kenn
w ort „Drei G etreue“ m it der N achricht zuruck, daB ihm 
ein Preis n ich t zugesprochen w erden konnte , weil er erst 
am T ag nach stattgehabtem  P re isgerich t eingegangen war. 
Die Entw iirfe sind bis zum 21. A pril abzugeben oder 
postfrei einzusenden, sagten  die B edingungen. Fiir „ab- 
geben“ und „einsenden“ w ar also der gleiche Zeitpunkt 
maBgebend. Ich habe m einen E ntw urf bereits am 20. 3. 22. 
„eingeschrieben“ eingesandt; er w ar dem nach zweifelfrei 
konkurrenzfahig. Das P reisgerich t ha t offenbar —  auch 
ganz ungebriiuchlich — zu friih ge tag t. Die Frist war 
zudem sehr kurz; die Bedingungen gingen am 7. 3. bei mir 
ein; die B earbeitung im ungew ohnlich groBen MaBstab war 
1 : 10 yerlangt. — W as niitzen m ir nun  das hófliche Schrei
ben des D enkm alausschusses und  das P rotokoll, in dem 
mein E ntw urf nicht erw ahnt is t?“ — S.

Ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entwiirfen 
fiir den Neubau eines Krankenhauses in Zeulenroda wird 
vom Stadtgem einde-V orstand m it F ris t zum 10. Juli 1922 
bei 3 Preisen von 15 000, 10 000 und 5000 M. erlassen. Im 
Preisgericht befinden sich u. a. die Hrn. Stadtbaum eister 
G r a f e , Dipl.-Ing. Dr. P e t e r m a n n  und Baumeister 
S c h e i n p f l u g  in Zeulenroda, S tad tb au ra t L u t h a r d t  
in Gera (ReuB) und S tad tb au ra t Prof. H. S e e 1 i n g in 
Berlin-Grunewald. U nterlagen gegen 40 M., die bei Ein- 
sendung eines Entw urfes zuruck verg iite t w erden, durch das 
Stadtbauam t in Zeulenroda. —

Zu dem Wettbewerb betr. die Bebauung des Gelandes 
um den Glaspalast in Miinchen wdrd eine die Plangestaltung
beeinflussende neue T atsache berichtet. N ach ihr habe 
die D i s c o n t o - G e s e l l s c h a f t ,  F iliale Miinchen, den 
Plan a u f g e g e b e n ,  ein neues G eschaftshaus auf dem 
Geliinde des Botanischen G artens zu errichten . Die Bank 
habe yielmehr den w estlichen Teil des zum Almeida-Palais 
gehórigen G artens am Schiller-Denkm al erw orben, der un
m ittelbar an den G arten des W ittelsbacher P alas tes grenzt. 
Dieses Geliinde w ar schon friiher fiir die E rrich tuna’ eines 
Hotels oder eines R estaurations - G ebaudes in Aussicht 
genommen. Diese Piane haben sich aber zerschlagen, 
sodaB nunm ehr die D iskontobank ihr A ugenm erk darauf 
gerichtet hat, um hier das beabsichtigte neue B ankgebaude 
zu errichten. Um die D urchfuhrung der Jager-S traB e zur 
Otto- und zur Brienner-StraBe zu erm oglichen, soli der Bank- 

einepm1 angem essenen A bstand vom G arten des 
W ittelsbacher Palastes errichtet w erden Durch die hier 
m itgeteiltę A bsicht werden die G rundlagen des WetSS 
werbes nicht unw esentlich verschoben. —

Inha lt. D er W iederaufbau der Y este Coburir ("Schluli 1 _
— W ettbewerbe —rWeitBrUng’ Klein^ t^ b a u . i '  Vernu8chtes.

par ^ eróa î Deutachen Bauzeitung, G. m. b. H in Berlin
ru r  d^Redakt.onyeraatwortUch: A l b e r t  H o f m a n  n i  Berlin,

w. B u s e n s t e i n  Druckereigesellschaft, Berlin SW.
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