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Alle R echte vorbehalten. — F iir n icht verlangte B eitrage keine Gewtihr.

Die Westtiirme des
n  e in e r D o k to r-D isse rta tio n  der 
T ech n isch en  H ochschu le  in  D res
d en  h a t  es F rie d ric h  P  o s e r  au s 
M ersebu rg  u n te rn o m m en , a is  ei
n en  B e itra g  zu r th iir ing isch -sach - 
sischen  K u n s tg e sc h ic h te  die 
W e s t t u r m e d e s D o m e s z u  
M e r s e b u r g ,  se in e r Y ate r- 
s ta d t, s tilk r itis c h  zu u n te rsu ch en  
u n d  ih re  E n ts te h u n g sz e it u n d  

architektonische B ee in flu ssu n g  fes tzu ste llen * ). D ie 
Arbeit sollte 1915 ais F e s ts c h r if t  zu r 900 J a h r -F e ie r  des 
Domes erscheinen, w as a b e r d e r  K rieg  v e rh in d e rte .

Der Y erfasser s te ll t  fest, daB bis zum  E rsch e in en  
seiner Schrift der D om  zu M ersebu rg  e in e r e in g eh en d en  
bauw issenschaftlichen E rfo rsc h u n g  noch  n ic h t u n te r-  
worfen w orden is t. W ohl e rsch ien en  e inze lne  S ch riften , 
wie die „B eschre ibende D a rs te llu n g  d e r  a lte re n  Bau- 
und K u n std en k m aler d e s  K re ises  M erseb u rg 11, die v on  
der H istorischen K om m ission  d e r  P ro v in z  S ach sen  1883 
in Halle h e rau sg eg eb en  wru rd e , u n d  H. B e r g n e r s  
„Beriihmte K u n s ts ta tte n 11 (L eipz ig  1909), in n e rh a lb  
dereń in B and  47 N au m b u rg  u n d  M ersebu rg  b e h a n d e lt 
wurden, ab er eine e rsch o p fen d e  D a rs te llu n g  des D om es 
hat n ich t s ta ttg e fu n d e n . D en Z u s ta n d  d e r  h eu tig en  
Baulichkeiten h a t  zw ar H. O 11 e in  e in e r 1843 in  H alle  
erschienenen S ch rift: „ A n tik r itisc h e  B em erk u n g e n  iiber 
Geschichte un d  A rc h ite k tu r  des D om es zu M erseb u rg 11 
eingehend u n te rsu c h t, u n d  es h a t  b e re its  1842 C. P. 
L e p s i u s in  se in e r A rb e it „D e r D om  zu M erseburg , 
dessen G eschichte u n d  A rc h ite k tu r  n ach  A n le itu n g en

*) D i e W e s t t i i r m e  d e s  D o m e s  z u  M e r s e b u r g .  
Mit 49 Abbildungen D isserta tion  vorgelegt von Diplom-Ing. 
Friedrich P o  s e r  aus M erseburg. Y erlag von F ried rich  Poucli 
in Merseburg, 1919. —

Domes zu Merseburg.
der Q uellen“ die L ite ra tu r  iiber die G eschich te  des Dom- 
b au es, die re ich  flieBt, zu sam m engeste llt, in  w elchen  
B estreb u n g en  ihm  1909 O. R a d e m a c h e r  m it se iner 
S ch rift „D er D om  zu M erseburg11 g e fo lg t is t, a b e r es 
sind  doch  n och  eine R eihe  u n a u fg e k la r te r  P u n k te  und  
R a tse l iib rig  geb lieben , a n  d e reń  L o su n g  n u n  F . P o ser 
g e sc h r itte n  is t. „ W ah ren d  e ines v ie r te lja h rig e n  S tud ien - 
au fe n th a lte s  in  M erseburg , S om m er 1913, kam  ich 11, w ie 
d e r  Y e rfasse r sch re ib t, „m ehr un d  m eh r zu d e r tl.ber- 
zeu gung , daB zur K la ru n g  d er auB erst v e rw ick e lten  
B au g esch ich te  des D om es bei dem  fa s t v o llig en  V er- 
sag en  des Q uellenm ateria les e in  lan g jah rig e s  Y erg le ichs- 
stu d iu m  erfo rderlich  se i11. D er V e rfasse r en tsch ied  sich 
d a h e r  fiir e ine E i n z e l - U n t e r s u c h u n g  d e r  
W e s t t i i r m e ,  „d e r a rch itek to n isch  re ich s te n  AuBen- 
b au te ile , d a  sich h ie r schlieB lich d u rc h  s tilk ritisch e  A na- 
ly se  au s  d en  K u n stfo rm en  h e ra u s  am  eh es ten  ein giin- 
stig es  E rg eb n is  e rho ffen  lieB.11 D iese E rw a rtu n g e n  sind  
zum  T eil e in g e tro ffen .

D er D om , d as  h e rv o rra g e n d s te  d er B au d en k m ale r 
M erseburgs, g e h t in  se in e r G riindung  au f K a ise r H ein 
rich  II. zu riick , w ird  1021 a is  d re isch iffige  K reu zb asilik a  
g ew eih t, in  d er O b erg an g sze it, in  den  J a h re n  1220 u nd  
fo lg en d en , d u rch g re ifen d  e m e u e r t  u nd  in  d e r  U ber- 
g a n g sz e it v o n  d er G o th ik  zu r R en a issan ce  nochm als  
um - u n d  a u sg e b a u t. D as e n ts ta n d e n e  H a llen -L an g h au s  
w ird  1517 g ew eih t. A us d iesen  U m w an d lu n g en  e rg ab  
sich  eine n ic h t e inhe itliche , a b e r m alerisch e  u n d  stim - 
m ungsvo lIe  B au g ru p p e , d ie  d en  s tre n g e n  O rgan ism us 
v e rlo ren  h a t. D abei ste llen  e inze lne  a lte re  T eile , z. B. 
d ie  d re isch iffige  H a lle n -K ry p ta , die d a s  C h o rą u a d ra t 
f la n k ie re n d e n  R u n d tu rm e  u nd  d e r  d re isch iffige  basi- 
lik a le  W e s tv o rb a u  fiir d ie  k u n s tg e sc h ic h tlic h e  U n te r
su c h u n g  schw ierige , v ie lle ich t u n lo sb a re  P ro b lem e . D er 
h e u te  noch  b e s teh en d e  G r u n d r i B  d e s  D o m e s

377



—  vom  A ufbau  is t  in d e r u rsp riing lichen  F o rm  so g u t 
wie n ich ts  m ehr e rh a lten  —  g eh t hochstw ah rschein lich  
a is e i n z i g e r  R e s t  a u f  d e n  B a u  T h i e t m a r s ,  
d e s  1018 g e s t o r b e n e n  B i s c h o f s ,  d e r  v  o n 
1015— 1021 a u s g e f i i h r t  w u r d e ,  z u r u c k .  t,r  
is t ein typ isches B eispiel einer sy m m etn sch en , ilacn  
g ed eck ten  K reuzbasilika  aus sachsischer Zeit.

Die F rag e , ob ein W  e s t c h o r  b es tan d en  h a t, is t 
b es tritten . N ach  D ehio u n d  v . B ezold  h ab en  bei den  
groBen d eu tschen  K irch en  in  d er Z eit vom  9. b is in  die

S i i d w e s t - A n s i c h t  d e s  D o m e s  z u  M e r s e b n r g .
Aus: F riedrich P o  s e r ,  „Die W esttiirm e des Domes zu M erseburg.“

in M erseburg.Yerlag von Friedrich  Pouch

erste Halfte des 12. Jahrhunderts die Westchore vor- 
gewaltet. In Merseburg waren drei Hauptgriinde fur 
die Anlage eines Westchores gegeben: die Verdoppelung 
der Titelheiligen, die westliche Grab- oder Denkmal- 
und Ehrenkirche, sowie das Yerlangen nach einer West- 
empore zur Unterbringung des vermehrten Klerus. Bau- 
liche Anhaltspunkte fiir die Bestimmung eines W est
chores fehlen.

Der Verfasser untersucht dann den dreischiffigen 
basilikalen Yorbau und glaubt, daB die Erbauung der 
Yorhalle mit der Hinzuziehung der Yierung zum Chor

zusam m en  h an g ę , um  bei g e s te ig e r te m  R aum bedurfn is 
e ine V erg ró B eru n g  des K irc h e n g e b a u d e s  zu gewinnen. 
F iir  die a s th e tisc h e  W irk u n g  des g a n z e n  B auw erkes 
b e d e u te t die A n lag e  des V o rb au es  e inen  groB en kiinst- 
le rischen  G ew inn.

Bei e in e r D a rs te llu n g  des W e s t t u r m t r a k t e s  
v e rfo lg t d er V e rfasse r d as  a u f  schm uck losem  ąuadrati- 
schem  U n te rb au  d e r ro m an isch e n  Z e it b em erk b are  Auf- 
s treb en  u n d  A u flo sen  d e r T iirm e n a c h  o ben  zu immer 
fre ie ren  B ildungen  m eh rere  J a h rh u n d e r te  h indu rch . Ober 

d ie  E n ts te h u n g sa rb e it derTurm - 
je sch o sse  w e ich en  die Meinun- 
gen  v o n  P u ttr ic h , O tte , Bergner 
usw . e rh eb lich  v o n  e inander ab. 
Ih n e n  s e tz t  d e r V erfasser ein- 
g e h e n d e  e ig en e  U ntersuchungen 
en tg e g e n . E in  unm ittelbares 
V orb ild  fiir d en  M assen- und 
den  a rc h ite k to n isc h e n  Aufbau 
h a b e n  d ie  W esttiirm e  n ich t auf- 
zuw eisen . D as k a n n  nach  An
sich t d es  V e rfa sse rs  n ich t auf- 
fa llen , „ g a lt  es doch , h ier die 
A u fg ab e  zu lo sen , die Tiirme 
u n te r  W a h ru n g  e ines seh r hohen 
a lte re n  U n te rb a u e s  m it zwei 
v e rh a ltn ism a 6 ig  schon selb- 
s ta n d ig e n  ą u a d ra tis c h e n  Stiim- 
p fen  in  A ch teck fo rm  auszu- 
b a u e n “ , d a  d a s  U m setzen der 
oberen  T u rm g esch o sse  und die 
A ch teck fo rm  se it M itte des
12. J a h rh u n d e r ts  sich beobach- 
te n  laB t. „ In  S ach sen  w ird der 
T u rm ą u e rb a u  fa s t allgem ein ais 
u n g e te ilte  M asse b is zu einer 
g ew issen  H ohe v o re rs t recht- 
eck ig  b e ib e h a lte n , sodann in 
a c h te c k ig e r  A b fasu n g  ais Vor- 
k la n g  u n d  M itte l zu r Steigerung 
s e n k re c h te r  G liederung  ein 
S tu c k  h och  gefiih rt, um nun 
e rs t d ie  T iirm e sich selbstandig 
in  e in , zwTei oder d re i Fenster- 
g esch o ssen  en tw icke ln  zu las- 
sen .“ T ro tzd e m  is t anzuneh- 
m en, daB  d e r A rch itek t des 
E n tw u rfe s  auB erhalb  Sachsens 
zu su ch en  od e r doch wenig- 
s ten s  a is  F re u n d  d e r franzosi- 
schen  u n d  rhe in ischen  GeschoB- 
a n la g e n  an zu seh en  ist. Die 
E in ze lh e iten  jedoch  folgen 
sach s isch e r A rt oder w erden im 
sach s isch en  S inne verarbeitet. 
D ie e inze lnen  achtseitigen 
S to c k w e rk e  d e r  T iirm e sind an 
d en  K a n te n  m it sch lanken , ein- 
g e tr ie b e n e n  H albsau lchen  be- 
se tz t, d e re ń  Y o rb ild er der Ver- 
fa s se r in  E inze lh e iten  eingehend 
b e sp rich t. S eh r e ingehend  sind 
a u c h  d ie  U n te rsu ch u n g en  iiber 
die F e n s te rb ild u n g e n  der Acht- 
eck tiirm e , nam en tlich  fur die 
E in ze lh e iten .

H in sich tlich  d er H e i m i e -  
s t a l t u n g  s te llt der Y erfasser 

fest, daB d as  jetzige sch ie fe rg ed eck te  Z eltdach  der 
Westtiirme nach d e r  A r t  d e r  H o lzk o n stru k tio n  der 
thilonischen Bauperiode um  1500 an g eh o rt. Orts- 
geschichtlich kanie ais  a lte s te  Z eit fiir e ine E rbauung  
der Helme vielleic.ht d a s  J a h r  des U m baues um  1220 
oder 1272, vielleicht au ch  d e r  Z e it um  d as  J a h r  1344 in 
Betracht; denn in diesen Z eiten  w ird  v on  U nw ettern , 
Einsturz der Domturme u n d  an d e re n  U ngliicksfallen  
fiir das Bauwerk usw. b e rich te t. E ine  N ach rich t von 
einem spateren A u fb au  ist nicht au f un s iiberkom m en. —

(SchluB folert.')
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K analisation, Stadterweiterung, Kleingartenbau.
Von S tad tb au ra t Dr.-Ing. W o l f  in B randenburg a. d. H. 

(Schlufi aus Nr. 50.)
in w ichtiger U m stand kom m t aber noch hin
zu: das is t die N otw endigkeit einer M u s t e r -  
g a r t n e r e i  m it B ereitstellung der Anzucht- 
pflanzen und m it B eratung der G artenpachter 
durch sachverstandigen gartnerischen Bat. 
Das is t gerade der H auptiibelstand, der den 

K leingartenbau zunachst rein w irtschaftlich n icht hoch- 
kommen laBt und anderseits ihm auch noch nich t durch- 
sehlagende A chtung bei allen maBgebenden Stellen ver- 
schafft hat. namlich, daB in den m eisten Fallen noch keine 
richtige Planw irtschaft auf der G rundlage sachgemaBester 
Ausnutzung des Bodens eingefiihrt ist. Sind wir aber ein- 
mal vor die N otw endigkeit gestellt, eine, wenn auch nur 
kleine M ustergartnerei in der K leingartengruppe einzu- 
richten, so ist der G artner die gegebene K raft, um auch 
gleichzeitig die kleine A bw asser-Pum pstation zu bedienen 
und den Fischteich zu w arten. DaB sich die A nstellung 
eines einzigen erfahrenen Sachw alters lohnen wird, steht 
nach den bisher yorliegenden E rfahrungen bei M ustergart- 
nereien schon auBer Zweifel und wird ers t rech t bestatig t. 
wenn nebenbei die A bw asser in dem besag ten  Sinn noch 
produktiv m it durch dieselbe K ra ft verw erte t werden.

Es tauchen natiirlich bei B esprechung eines solchen 
wirtschaftlichen Entw asserungs-System es eine Reihe von 
Nebenfragen auf. die eingehend zu erortern  h ier zu w eit 
fiihren wiirde. Es sei nu r bem erkt, daB die Bezirks-Sied- 
lungsgesellschaft „Z ittau-L and“ fiir die Siedlungen der 
staatlichen Braunkohlen- xmd K raftw erke auf Grund eines 
eingehenden G utachtens von m ir solche w irtschaftlichen 
Entwasserungsanlagen auszufiihren beabsichtigt. Dieses 
eingehende G utachten is t veroffentlicht in den .,Rheinischen 
Blattern fiir W ohnungsw esen und B auberatung“, Heft 
Nr. 7/8. 1921.

Was nun die B r a n d e n b u r g e r  Y e r s u c h s a n -  
l a g e  betrifft, so is t zunachst aus dem P lan  zu ersehen, 
daB sie fiir die im N orden vorgelagerte  K leinhaussiedlung 
in einer Entfernung von rd. 300 m errich te t ist. Um die 
Siedlung, bestehend aus 150 W ohnungen, in einem abgerun- 
deten Błock an die stadtische Sam m elkanalisation. also an 
das Zentralsystem der gesam ten S tad t anzuschlieBen, waren 
ein Sammelkanal von rd. 2 km Lange und ein Hebewerk 
zum Ausgleich des Gefalle-Unterschiedes erforderlich ge
wesen. Die K osten dieser beiden MaBnahmen w aren bereits 
im Herbst des B aujahres 1919 auf 250 000 M. veranschlagt. 
Verglichen m it den w irklichen B aukosten  der Siedlung auf 
Grund der w ahrend des Baues eingetretenen Y erteuerung 
wiirde das eine tatsachliche A usgabe von J5 0  000 M. bei 
der Fertigstellung im Somm er 1920 bedeu te t haben. Dem- 
gegeniiber hat die tatsachlich  errichtete  w irtschaftliche Ent- 
wasserungsanlage ais dezentralisiertes System  einen Ge- 
samtkostenaufwand von 350 000 M'. einschlieBlich des mit 
der Anlage verbundenen W ohnhauses verursacht. Die An
lage selbst besteht aus einem T onrohrkanal m it 25 cm 
groBtem lichten D urchm esser, aus einem Samm elbrunnen 
von 7 m Durchmesser und 5 m Tiefe. A us diesem Samm el
brunnen wird das von den grobsten  Stoffen durch einen 
Cberlauf frei gemachte A bw asser m ittels einer durch einen 
Tpferdigen Motor betriebenen Zentrifugalpum pe, die in dem 
anschlieBenden W ohnhaus un tergebrach t ist, in einem so- 
genannten A blaufkanal in die Hohe befordert. D ieser Ab- 
laufkanal hat m ehrere seitliche A bzweigungen, aus denen 
nach Belieben das anschliefiende Gelande un ter W asser ge
setzt werden kann, sodaB hierbei etw a die W irkung eines 
oder mehrerer K larbecken erreicht w ird. Das aufgestaute 
Wasser hat einen Ablauf zu einem  Teich, in welchen auch 
alle uberschiissigen, auf dem G elande n ich t verw ertbaren 
Abwasser unm ittelbar aus dem Sam m elbrunnen gefordert 
werden konnen. D er Teich selbst is t so bemessen, dafi das 
Abwasser von einem V ielfachen der obigen Siedlungswoh- 
nungen noch m it angeschlossen w erden kann. E r ermog- 
licht einen W asserstand von 50—80 cm Tiefe und ha t einen 
Ablauf fiir das gek larte  A bw asser nach einer kiesigen Ver- 
sickerungsgrube. Der Teichboden ist, da  der U ntergrund 
iiberwiegend Sandboden ist, zunachst in G riinkultur ge- 
nommen, um allmahlich eine undurchlassige Teichboden- 
schicht auf produktiver G rundlage zu schaffen. Sobald 
hierdurch eine entsprechende W asserhaltigkeit erreicht ist, 
wird in dem Teich K arpfenzucht betrieben werden. DaB 
diese moglich und w irtschaftlich  ist, b rauch t hier n ich t be
sonders erortert oder bew iesen zu w erden, da das Abwasser- 
teich-Verfahren ja  an verschiedenen O rten (StraBburg) be
reits sich bew ahrt hat. Die sogenannten A bsitzbecken zur 
hauptsaehlichsten V orreinigung der A bw asser w erden in 
Griinkultur bearbeitet, wobei die E rfahrungen  des vorigen 
Jahres gezeigt haben, dafi der A bw asser-N iederschlag ais

9. August 1922.

ein ausgezeichneter D ungstoff in W irkung getreten ist. Im 
Zusam m enhang m it der Entw asserungsanlage is t bei dem- 
selben Gelande in unm ittelbarer Nahe des Sammelbrunnens 
eine ausgedehnte K om postanlage, bestehend aus zwei lang- 
gestreck ten  Becken, geschaffen worden. Es h a t sich das 
ais notw endig erwiesen, um die in  der K leinwohnungs- 
Siedlung an die K analisation n icht angeschlossenen Aborte 
auf einwandfreiem W eg zur V erw ertung zu bringen und 
zwar geschieht dereń K om postierung un ter V erwendung des 
sam tlichen aus der S tad t B randenburg anfallenden StraBen- 
kehrichtes aus der behordlichen StraBenreinigung. Im 
vorigen Ja h r  sind auf diese W eise 300cbm hochw ertigen und 
vollig geruchlosen Kompostes zur V erw ertung auf dem an
stofienden Gelande gewonnen worden.

Aus den E rfahrungen des vorigen Jah res  konnte fest- 
gestellt werden, dafi abgesehen von der 50prozentigen Ein- 
sparung an H erstellungskosten auch der B etrieb sich 
w esentlich w irtschaftlicher gestalte t, ais bei der t)ber- 
fiihrung derselben A bw asser in die Z entralstation  und von 
da nach den stadtischen Rieselfeldern. Die Beziehung von 
ersten Sachverstandigen auf den einschlagigen Gebieten hat 
sogar dazu gefiihrt, daB sich eine G esellschaft ais „ B r a n -  
d e n b u r g e i  B o d e n k u l t u r - G e s e l l s c h a f t “ m it 
beschrankter H aftung un ter B eteiligung der S tad t gebildet 
hat, um Betrieb und V erw ertung der gesam ten Abw&sser- 
anlage in eigene Regie zu ubem ehm en. Diese Gesellschaft 
h a t die A nlage bereits in der W eise ausgebaut, dafi eine 
M ustergartnerei m it drei G ew achshaushallen und den ent- 
sprechenden Friihbeeten eingerichtet wurde. D er Betrieb 
selbst w ird durch einen G artner und einen H ilfsgartner ais 
dauem d angestellte  K rafte  d era rt gefiihrt, daB das etw a
15 Morgen groBe eingezaunte Gelande teils in K artoffelbau
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und teils in hochw ertiger Gemiisekultur ausgew ertet wird, 
w ahrend die Treibhauser der Gurken- und Tom atenzucht 
dienen. Bei der Gesamtanlage wurden auch O bstkulturen 
gepflegt.

Bei der Beurteilung des Ertragnisses der Anlage 
nam entlich fiir die ersten Jahre darf nicht unberiicksichtigt 
bleiben, dafi es sich bei dem in Frage stehenden Ent- 
w asserungsgelande um ganz m inderwertigen Sand- und 
Moorboden handelt, der erst system atisch ku lthdert werden 
mufi. Das Ganze stellt also nichts anderes ais ein M e l i -  
o r a t i o n s u n t e r n e h m e n  unter Yerwendung stadtischer 
Abfallstoffe dar und b ietet Entw asserungs - AnschluB- 
m oglichkeit fiir das gesam te westliche S tadterw eiterungs- 
gebiet Brandenburgs. Erw eiterungsgelande fiir die E n t
w asserungsanlage ist yorlaufig bis zu 60 Morgen vorgesehen, 
und zwar durchweg landw irtschaftlich bis je tz t fast un- 
brauchbares Gelande.

Es darf nicht verschwiegen werden, dafi eine solche 
Anlage nam entlich m it E inrichtung der M ustergartnerei 
einschliefilich ein oder m ehrerer W ohnungs-Neubauten 
heute ein ganz achtbares A nlagekapital erfordert; allein 
dieses A nlagekapital ist, an dem Brandenburger Beispiel ge- 
messen, nicht hoher ais der K ostenbetrag allein fiir den An- 
schlufikanal einschliefilich Hebewerk fiir die Uberfiihrung 
der A bwasser nach der stadtischen Zentralstation. Dafi 
aber m it der dezentralisierten Entw asserungsanlage ein 
w irtschaftlich w ertvolleres Gebilde geschaffen ist, ais m it 
einem K analsam m elstrang, bedarf wohl keines besonderen 
Beweises. Allerdings miifite es ais eine Selbstverstandlich- 
keit angesehen werden, dafi dieselben K osten, die im einen 
Fali fiir ordnungsmafiigen unwirtschaftlichen Kanalanschlufi 
durch die S tad t aufgew endet werden miifiten, nunmehr der 
dezentralisierten w irtschaftlichen Entw asserungsanlage zu- 
gefiihrt werden, ein G rundsatz, der bislang von den S tadten 
natiirlich nicht befolgt wird, der aber in einem kiirzlich er- 
gangenen Ministerialerlafi beziiglich w irtschaftlicher Ge
staltung der Entw asserungsanlagen verm ittels sogenannter

„W assergesellschafts“-G rundungen G ott sei D ank endlich 
ausgesprochen wurde. Solange diese selbstverstandliche 
B eitragspflicht der Gemeinden n ich t zur T a t gew orden ist, 
sollte m an glauben, dafi w enigstens die iibergeordneten Be- 
horden m it dem so viel ausgehangten Z u s c h u f i - V e r -  
f a h r e n  f u r  M e l i o r a t i o n s z w e c k e  E rnst machen 
und die A usgestaltung einer solchen Anlage durch Bereit- 
stellung von Mitteln entsprechend fordern helfen. Dem- 
gegeniiber mufi bei dem B randenburger Beispiel leider ge- 
sag t werden, dafi tro tz  O rtsbesichtigung und  zustimmendem 
G utachten seitens des zustandigen K ulturbauam tes der Zu- 
schufiantrag aus Mitteln der produktiven Erwerbslosen- 
1'iirsorge von der R egierung abgelehnt wurde. Ganz all- 
gemein gesprochen w aren die Zuschiisse um so gerecht- 
fertigter, ais es sich bei solchen A nlagen ganz besonders 
auch um die Forderung des K leingartenbaues der gesam ten 
Umgebung handelt, dadurch, dafi durch die M ustergartnerei 
die Siedler- und Schrebergartner nicht blofi beraten, son
dern auch durch H ergabe der A nzuchtpflanzen zum Selbst- 
kostenpreis p raktisch  un terstiitz t werden, alles Mafinahmen, 
die doch letzten Endes der Forderung der Nahrungspro- 
duktion dienen und daher auch allgemein volksw irtschaft- 
lich von besonderer B edeutung sind.

Es besteht also zwischen S tadterw eiterung, K anali- 
sation und K leingartenbau im Gegensatz zum bisher 
iiblichen V erfahren ein enger Zusamm enhang. D ieser innere 
Zusamm enhang mufi im Interesse der Forderung der W irt- 
schaftlichkeit auf diesen drei Gebieten nam entlich bei der 
Neuanlage von V orstadtsiedlungen prak tisch  zum A usdruck 
kommen, sei es in Form einer Anlage, wie hier beschrieben, 
sei es in irgend einer anderen produktiv  abgestim m ten 
Weise. Um dieses Ziel zu erreichen, miifite seitens der Be- 
horden den in B etracht komm enden Siedlungsstellen ein- 
dringlich der neue W eg gezeigt und es diirfte gleichzeitig 
den Versuchspionieren dieses Gebietes auch die finanzielle 
Forderune seitens der offentlichen Stellen — stadtischen 
wie staatlichen — nicht yersag t werden. —

Vermischtes.
Die Bauarbeiten am Freiburger Munster sind un ter der 

sorgfaltigen und umsichtigen L eitung des Miinsterbau- 
meisters Friedrich K e m p f dem „Allg. Geschaftsbericht des 
Freiburger M iinsterbauvereins fiir das Ja h r  1921“ zufolge 
tro tz ungiinstigster Finanzlage auch in diesem Ja h r  fortge- 
setzt worden, wenn auch in sehr bescliranktem  Umfang. Die 
1913 unterbrochenen H erstellungsarbeiten am s u d l i c h e n  
S e i t e n s c h i f f  wurden w ied e r■ aufgenommen. Sie sind 
ebenso dringlicher N atur, wie die Arbeiten am Turm. Im 
W esentlichen aber bestanden die Arbeiten des Jahres' 1921 
in Instandsetzungen am T u r m ,  durch die ein grofierer 
A bschnitt dieser Bauaufgaben seinen Abschlufi gefunden 
hat. Der Turm ist inzwischen w ieder von seinen Geriisten 
befreit worden, die ihn 8 Jah re  umhiillten. Uber die A r
beiten aufierte sich Dombaumeister K  n a  u t  h aus Strafi- 
burg, z. Z. in Gengenbach u. a.: „Dieselben entsprechen nach 
jeder R ichtung durchaus den vom S tandpunkt der D enk
malpflege aus zu stellenden Forderungen. Die Erganzungen 
und Erneuerungen sind un ter Beriicksichtigung der kon- 
struktiven Sicherheit, die in Einzelfallen die sonst zu- 
lassigen Grenzen zu iiberschreiten zwingt, auf das unbe
dingt Notwendige beschrankt und zeigen dabei in Modeli 
und kiinstlerischer wie technischer Ausfiihrung die hochste 
Vollendung. Besser hatten  die Arbeiten der Turm instand- 
setzung keinesfalls ausgefiihrt werden k o n n en ." . Auch 
wurden die Arbeiten am sudlichen Chorpfeiler etwas gefor- 
dert. Es is t einleuchtend, dafi ein m onum entales Bauwerk 
von so gew altiger A usdehnung und so hohem A lter wie das 
Munster zu seiner E rhaltung bestandig der technischen 
Pflege bedarf, sonst wurden die Ubelstande verheerend 
iiberhand nehmen und der Bau rasch seinem Yerderben 
anheim fallen. Die Instandsetzungsarbeiten der G 1 a  s - 
g e m a l d e  im Schiff des Miinsters durch Prof. Dr. F. 
G e i g e s in Freiburg erfuhren eine weitere Fórdem g. Ein 
Fenster h a t einen fast vollig neuen Schmuck erhalten, weil 
die Glasgemalde, die friiher sich in diesem Fenster befanden, 
an ihren urspriinglichen Standort, ins nordliche Querschiff 
und ins Hochschiff, zuriickgefiihrt wurden. In souyeraner 
Beherrschung des W esens und der Technik der K unst der 
alten Glasmalerei ha t der K iinstler m it liebevoller Sorgfalt 
ein von echt m ittelalterlichem  Geist durchdrungenes W erk 
geschaffen. Auch die W iederherstellungs- und W iederein- 
setzungsarbeiten an den anderen Fenstern  schreiten riistig 
fort. —

Wettbewerbe.
Wettbewerbe fur die Regulierung und die Bebauung 

von Stadtteilen von Prag werden von der „Staatlichen 
Regulierungs-Kommission fiir P rag  und  Umgebung11 in 
P rag  mit F rist zum 30. Nov. 1922 erlassen. Es handelt

sich 1) um die R egulierung und B ebauung des s i i d w e s t -  
l i c h e n  A b s c h n i t t e s  v o n  G r o f i - P r a g ;  hierfiir 
stehen 3 Preise von 40 000, 30 000 und 20 000 K ronen zur 
Verfiigung. Es w ird 2) fiir die G ewinnung von P lanen fiir 
die Regulierung und N eubebauung eines Uferteiles der 
P r a g e r  K l e i n s e i t e  ein W ettbew erb ausgeschrieben, 
bei dem gleichfalls 3 Preise von 40 000, 30 000 und 20 000 
tschechischen K ronen zur Y erteilung gelangen. Naheres 
durch die genannte Kommisssion im „Neuen R athaus“ zu 
Prag. —

Ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entwurfen 
fiir die Erweiterung der Synagogę in Wiirzburg w ird vom 
V orstand der*israelitischen K ultusgem einde daselbst mit 
F ris t zum 31. A ugust 1922 un ter den in Bayern geborenen 
oder ansassigen A rchitekten  erlassen. 3 Preise von 15 000, 
10 000 und 8000 M., A nkaufe fiir je 4000 M. U nter den 
Preisrichtern R egierungsbaurat Dr. Aug. L  o m me 1 in 
Wiirzburg, Prof. Ed. B r i l l  in N iim berg und A rchitekt 
Dr.-Ing. Heinr. L o m p e l  in Miinchen. U nter den Ersatz- 
leuten O berregierungsbaurat A rtu r W i i n s c h e r  in Wiirz- 
burg. U nterlagen gegen 25 M. durch das Sekre taria t der 
israelitischen K ultusgem einde in W iirzburg, K etten-Gasse. 
B etrag wird zuriickerstattet. —

Personal-Nachrichten.
Ehrendoktoren technischer Hochschulen. Die Tech- 

nische Hochschule B e r l i n  ha t auf den einstimm igen An- 
trag  der F aku lta t fiir Bauwesen, A bteilung A rchitektur, 
„ d e m  h o c h v e r d i e n t e n  Y o r k i i m p f e r  d e u t 
s c h e  r D e n k m a l p f l e g e ,  d e m  g e f e i e r t e n  
L e h r e r  u n d  F o r s c h e  r“, ord. Professor a. D. der 
Technischen Hochschule und der A kadem ie der bildenden 
Kiinste in K arlsruhe, Geheimen R at Dr. phil. von O e c h e 1- 
h a  e u s e r die akadem ische W iirde eines D o k o r - I n -  
g e n i e u r s  e h r e n h a l b e r  verliehen. —

Ehrendoktoren. Die philosophische F ak u lta t der Uni- 
v e rs ita t F r e i b u r g  i. Br. h a t dem M tinsterbaumeister 
Friedrich K e m p f  daselbst die W iirde eines E h r e n -  
d o k t o r s  verliehen „ in  W i i r d i g u n g  s e i n e r  V e r -  
d i e n s t e  u m  E r h a l t u n g  d e s  F r e i b u r g e r  
D o m e s  i m  a l l g e m e i n e n ,  s o w i e  d e r  g l i i c k -  
l i c h e n  Y o l l e n d u n g  d e r  W i e d e r h e r s t e l 
l u n g s a r b e i t e n  a m  T u r m e  d e s s e l b e n “. —

Inha lt: Die W esttttrm e des Dom es zu M erseburg. — Ka- 
nalisation, Stadterw eiterung, K leingartenbau. — Yerm ischtes. — 
W ettbewerbe. — Personal-N achrichten. —
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