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aus No. t>ó).(Fortsetzung 
on  d iesem  G e d a n k e n g a n g  abge- 
le i te t  e rsch e in t d er m ittle re  
D u rc h g a n g  d u rch  das R a th a u s , 
im  M itte la lte r  d a s  „L o ch “ g e
n a n n t, a is  n a tiir lic h e r  E in - u nd  
A u sg an g  fiir d en  V e rk e h r  in den 
K ram en . D a  d ieses L och  au ch  
ais „V ia “ b eze ich n e t w ird , h ab en  
w ir un s seine F o r tse tz u n g  w ah r- 
sche in lich  b is zu r R eichs-S traB e 

vorzustellen, ein  W eg , d e r lan g e  Z e it ta tsa c h lic h  be- 
stand und  noch h eu te  u n te r  v e ra n d e r te n  V erh a ltn issen  
vorhanden ist.

W ir gehen h ier n ic h t au f die zum  T eil se ltsam en  
Deutungen der b ish e rig en  F p rsc h e r  e in , d ie  das W o rt 
„Loch“ gefunden  h a t; es sei n u r  d a ra u f  h ingew iesen , 
dali sowohl in D resd en  a is au ch  in N iirn b e rg  u n te r  ahn- 
lichen V erha ltn issen  a n  $en  b e tre ffen d en  R a t h au se rn  
ein „Loch“ v o rh an d en  w ar.

Die K au fk am m ern  im  A lten  R a th a u s  w a ren  ver- 
schieden groB, je  n ach d em  sie ih ren  E in g a n g  am  M ark t 
oiler an der N asch m ark t-S e ite  h a tte n . D ie e rs te ren , 
die K am m ern u n te r  den  B ónen , Biihinen, b e s ta n d e n  aus 
Gewolben halb  u n te r  d e r E rd e , d ie  v on  einem  vor- 
gelagerten L a u b en g an g  aus zu g an g lich  w aren . D ie 
Kammern der N asch m ark t-S e ite  la g e n  zu eb en er E rde  
und re ich ten  bis zum  M ark t; h ie r lag en  sie iiber den 
Kam m ern u n te r den  B ónen . E in ig e  K am m ern  b e fan d en  
sich auch, u nd  zw ar b is zum  J a h r  1906, im  m ittle ren  
D urchgang des R a th a u se s . In  den  S ta d tre c h n u n g e n  
heiBen diese die „K am m e rn  im  L o ch “ .

Im E rdgeschoB  b e fan d  sich  e in  h iiu fig  g e n a n n te r  
Raum von ąu a d ra tisc h e m  G rundriB , d e r vom  m ittle ren  
D urchgang aus e rre ic h t w u rd e , d ie  „ T o rn itz “ oder 
'p a te r  „H asch ers tu b e“ g e n a n n t; e r d ien te  a is  A u fen t- 
haltsraum  der S ta d tk n e c h te . V on  e in e r in  d e r  M itte 
stehenden Saule w u rd e  ein  a u sd ru c k sv o lle s  G ew olbe 
getragen, das, vo n  d e r S au le  au sg e h e n d , to n n en fo rm ig  
nach den v ier S e iten  zu g e sp a n n t w ar. D er n och  er-

h a lten e  R aum  ko m m t in  se iner u rsp riin g lich en  W irk u n g  
le id e r n ich t m eh r zu r G eltung , d a  e r zu einem  m odernen  
L ad en  e in g e rich te t w urde . D ie „R a th u sd o rn se “ w ird 
zu e rs t 1359 e rw ah n t. In  den  S tad trech n u n g en  vom  
J a h r  1483 fa n d  ich  den  E in tra g : „u sg eb en  v o r R o st 
H o ltz  (R iistholz) die T en ize  zu w elbn  10 gr. s ilb e rn “ . 
F ra g lo s  e n ts ta n d e n  das G ew olbe u n d  d ie  fre is teh en d e  
Sau le  au s R o ch litze r S te in  g e legen tlich  eines groB eren 
U m baues in dem  g e n a n n te n  J a h r . W ir w o llen  e tw as 
n a h e r  au f d iesen  U m bau  eingehen . Y ie lle ich t liegen  die 
A n fan g e  dazu  b e re its  in  dem  BeschluB des R a te s  vom  
J a h r  1474, „daB  die S ta d t e inen  n euen  T u rm  v o r das 
R a th a u s  u nd  v o r die T rep p en , ais itzu n d  d ie  Schoppen- 
stu b e  s teh e t, zu E h re  u n se rn  g n ad ig en  H errn  vo n  
S achsen  u n d  ih re r G naden  S ta d t, au ch  um  sonderliche r 
Z ierhe it u n d  m erk lichen  N u tzes w illen, a is d av o n  der 
S ta d t erscheinen  u nd  kom m en  m ochte , an leg en  und  
b au en  solle u n d  d er s itzende R a t  soli zu dem  F u n d a-
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m ent u nd  anheben  den  V o r r a t .a n  W ack en  und  an  
S teinen , u nd  w as dazu  u n d  zu solohem  anheben  des 
F u n d am en ts  n o td iirftig  sein w ird , bestellen  u nd  so der 
Y o rra t y o rh an d en  sein w erde  des se lb igen  T u rm s Fun- 
d am en te  legen  lassen “ . H ier is t von  den T reppen  und 
in  Y erb indung  dam it v on  d er Schoppenstube  die R ede. 
E s is t ke in  Zweifel, u nd  ein noch  e rh a lten e r G rundriB  
aus dem  18. Ja h rh u n d e rt b e s ta tig t das, die Schóppen- 
s tube  la g  a n  der Ost- oder H in te rfro n t in  d er R eihe  der 
librigen G eschaftsraum e; ih ren  Z ugang  h a tte n  diese 
vom  groBen Saal. E ine  gew isse U nk larhe it besteh t 
nu r insofern , a is die a lte  Schoppenstube  ebenso w ie die 
R atskape lle  iiber dem  „L oche“, d. h. iiber dem  R a th au s- 
D urchgang  liegend  bezeichnet w ird. W enn  e tw a  der 
N eubau  eines T urm es am  M ark t g e p lan t w ar, so h a tte  
m an  jedenfa lls  die d o rt vo rhandenen . in  gu tem  Z ustand  
befindlichen F u n d am en te  benu tzen  konnen , w ie das, 
sehr beach tensw ert, bei der A u sg esta ltu n g  dieses T ur- .

m es im  J a h r  1556 gesch ah . Im  J a h r  1528 w ird  v o r der 
S choppenstube  ein „F u rg eh eu B e“ , e ine  V orhalle  erbau t; 
d a  lieg t es n ah e , anzunehm en , daB d iese  V orhalle , eine 
A rt W in d fan g , m it dem  N e b en trep p en h au s  a n  d e r  Ost- 
fro n t in  Y erb indung  s teh t. A u ch  w ird  d ie  Schoppen
stu b e  im J a h r  1482 d u rch  e inen  b e so n d e ren  G iebel aus- 
g ezeichnet, au f dem  N ik la s  Ise n b e rg  ein „ fenychen“, 
F ah n eh en , m alt. Im  J a h r  1476 w ird  in  den  S tadt- 
rech n u n g en  ein „ B e rly re r“ , P o lie r, e rw ah n t, daB er den 
T urm  am  R a th a u s  beseh en  h a t; d ie  M aler P e t e r  und 
S t  e f f e n  b e sc h a f tig e e  sich m it dem  in n e ren  A usbau 
d er S choppenstube . W e ite re  N ach rich ten  hinsichtlich 
des vom  R a t b esch lo ssenen  T u rm b au e s  liegen  jedoch 
n ich t v o r; v ie lle ich t n ah m  z u n a c h s t d er B au  des Ge- 
w an d h au ses au f A n o rd n u n g  d es  K u rfiirs ten  E rn s t und 
des H erzogs A lb rech t d ie  v e rf iig b a ren  A rb e itsk ra f te  in 
A nspruch , sodaB  w e ite re  A rb e iten  zu n ach s t n ich t in 
A ngriff genom m en  w erd en  k o n n ten . —  (F o rts . folgt.)

Zum 70. Geburtstag von Marc Rosenberg.
Yon Dr. A l b e r t  H o f m a n n .

in in der Geschichte der deutschen Kunst 
und des deutschen Kunstgewerbes heli 
leuchtender Stern leuchtet in diesem August 
in erhohtem Glanz auf. Am 22. dieses Mo- 
nates vollendet der Geheime H ofrat Prof. Dr. 
Marc R o s e n b e r g ,  der Forscher in der 

K unst der Edelschmiede und der Erforscher ihrer tech
nischen und kiinstlerischen, vielfach von reichster Phantasie 
begleiteten, oft geheimnisvollen Wege, in jeder Beziehung 
frisch und arbeitsfreudig, auf seinem Besitz in Schapbach 
im badischen Schwarzwald sein siebenzigstes Lebensjahr. 
Zahlreiche Schiiler, unter ihnen ais einer der altesten auch 
der Verfasser dieser Zeilen, gedenken in diesem Augenblick 
mit D ankbarkeit und Verehrung ihres einstigen Lehrers, der 
sie mit sorgsamem Bedacht, begeistert von dem von ihm 
frei erwahlten Schaffensgebiet und begeisternd auf die zu 
seinen FtiBen sitzende andachtige Schar einwirkend, in 
die oft tiefen Geheimnisse von K unst und K unsthandw erk 
einfiihrte.

Marc Rosenberg wurde am 22. August 1852 in Kamienetz 
in der Ukrainę geboren, kam aber bereits m it 7 Jahren  
nach Deutschland und besuchte das Friedrichs-Gymnasium 
in Breslau. E r widmete sich der K unstgeschichte und 
studierte in Leipzig unter Anton Springer, in  Bonn unter 
Carl Justi und in Heidelberg unter K. B. Stark. Hier 
promovierte er auch im Jah r 1876 m it einer D issertation 
iiber den H ochaltar im Munster zu Alt-Breisach, den be- 
riihmten Schnitzaltar, und machte bereits in jener friihen 
Zeit auf die Bedeutung der inzwischen in den B rennpunkt des 
Kunstinteresses unserer Tage geriickten deutschen Holzplastik 
aufmerksam. Nach der Prom otion ging er nach K arlsruhe, 
wo inzwischen Wilhelm Liibke von S tu ttgart auf den Lehr- 
stuhl fiir allgemeine Kunst- und Baugeschichte an Stelle 
von Bruno Meyer berufen worden w ar und habilitierte sich 
am damaligen Polytechnikum ais Privatdozent fiir die 
Geschichte des K unsthandwerkes. In dieser E igenschaft sam- 
melte er einen zwar anfangs kleinen, aber ihm mit treuer 
Anhanglichkeit folgenden Schiilerkreis um sich, denn er gab 
diesem Kreis viel. In dieser Zeit sammelte er auch die 
Grundlagen fiir seine selten umfangreichen Erfahrungen 
auf dem Gebiet des alten K unsthandw erkes, in dem er sich 
lebhaft an den V orbereitungen und Veroffentlichungen fiir 
die Badische K unstausstellung des Jahres 1881 in K arls
ruhe beteiligte. E r gab zusammen m it G ustav K a  c h e 1, 
dem D irektor der Kunstgewerbeschule in K arlsruhe, den 
K atalog dieser Ausstellung heraus und lieB 1881 ein Tafel- 
werk ..Alte kunstgewerbliche Arbeiten auf der A usstellung 
zu K arlsruhe 1881“ erscheinen. Im folgenden Ja h r  widmete 
er sich der Geschichte des Heidelberger Schlosses und gab 
1882 „Quellen zur Geschichte des Heidelberger Schlosses11 
heraus, denen 1883 im Yerein m it S a u e r w e i n  eine wei
tere Arbeit iiber das SchloB in Heidelberg folgte. Dann 
tra t eine mehrjahrige Periode ein, die ohne groBere 
literarische Veroffentlichungen blieb. Es wurde eine Vor- 
bereitungszeit fiir groBere Piane; durch ausgedehnte Reisen 
und archivalische Studien bereitete er das groBe W erk vor: 
„Der Goldschmiede Merkzeichen“, das zuerst 1890 heraus- 
kam, 1911 in zweiter und 1921 in dritter- Auflage erschien. 
Dieses W erk. unentbehrlich fiir alle V ertreter der K unst
geschichte, fiir die Beamten der Kunstm useen, fiir die H and
ler von Altsachen und fiir die Sammler der Edelschmiede- 
kunst. stellt die Geschichte und die Entw icklung der Gold
schm iedekunst durch das Studium der Beschau- und

Meisterzeichen zum ersten  Mai auf eine gesicherte Grund- 
lage, von der aus yielfach ein ganz neuer Aufbau moglich 
wurde. Die 3. Auflage des W erkes is t so bedeutend erweitert, 
daB sie in fiinf Banden erscheint, von denen der erste Band 
„D eutschland11 kiirzlich ausgegeben w urde. Die neueAus- 
gabe enthalt auf ganzseitigen Tafeln besonders hervor- 
ragende A rbeiten der beriihm testen Meister. Dem ersten 
Band voraus ging eine Arbeit: „H ans Baldung Griins 
Skizzenbuch in K arlsruhe11 (1889). N ebenher gingen Stu
dien uber den „GroBherzoglichen Silberschatz im Schlosse 
zu W eim ar11 (1891), „Alte und neue Facher der Ausstellung 
in K arlsruhe11 (1891), „Die K unstkam m er im GroBherzog
lichen Residenzschlosse in K arlsruhe11 (1892), „Das Kreuz 
von St. T rudpert11 (1894), „D er Herzoglich Anhaltische Sil
berschatz im Schlosse zu D essau11 (1894), „Badische Uni- 
formen von 1807—1809“ (1896). Und nun folgten abermals 
ausgedehnte Reisen nach Agypten, Spanien, RuBland und 
den nordischen S taaten, sowie nach Italien. Hier werden 
wiederum Studien iiber G oldschm iedekunst getrieben, die 
zu seinem grundlegenden W erk iiber die Geschichte dieses 
Kunstzw eiges fiihrten, das heute schon in fiinf Banden vor- 
liegt und dem sich das „Corpus operum electrinorum11 an- 
schlieBt, das alle in der W eit noch vorkom m enden Werke des 
Goldzellenschmelzes zusammen fassen wird. Das W erk fiihrt 
den Titel: „Geschichte der G oldschm iedekunst auf tech- 
nischer G rundlage11; von ihm erschien 1907 die Abteilung 
„Niello11, 1910 die A bteilung „E infiihrung11, 1918 „Granu- 
lation11. In  drei A bteilungen erschien dann ais Teil des 
groBen Gesamtwerkes die Monographie „Zellenschmelz11. 
Auch neben diesem um fassenden W erk  gingen wieder zahl
reiche kleinere Schriften einher. wie „Agyptische Einlagen 
in Gold und Silber11 (1905), „G obelins11, ein Y ortrag von 
1907, „Badische Furstenbildnisse11 (1908), „Studien iiber die 
Sammlung Figdor in W ien11 (1911), „Badische und aufier- 
badische Steindenkm aler11 (1913), „Der Jam nitzer GuB- und 
Treibw erk11 (1914).

Man steht m it bew undem dem  Staunen vor dieser 
F ruchtbarkeit forschenden Schaffens, das eine Zeit lang 
neben dem Lelirberuf einher ging, dem er jedoch einige
Jahre vor dem K rieg en tsag te , um sich ganz seinen For-
schungsarbeiten widmen zu konnen. Ais Geheimer Hofrat 
und von den beiden GroBherzogen Friedrich von Baden 
hochgeehrt, tra t er vom L ehram t an der Technischen 
Hochschule zuriick. W as ihn und seine Arbeiten aus- 
zeichnet, ist w issenschaftliche, crschopfende Griindlichkeit, 
die m it unbeugsam er Energie den entlegensten Spuren einer\ 
Sache nachgeht. Mit diesen E igenschaften, zu denen ein 
scharfes kritisches Vermogen tr itt, w urde er Forscher und 
yielfach Pionier auf einem Gebiet, das bis dahin vernach- 
lassig t worden war, weil seine E rforschung ungeheure prak- 
tische Schwierigkeiten bietet. Auch des kunstsinnigen, er-
folgreichen S a m m l e r s  sei bei dieser V eranlassung ge-
dacht, Sammler auch auf seinem Forschungsgebiet, mit dem 
er vollig verw achsen ist.

ni°h t mehr viel an einem halben Jahrhundert, 
daB Marc R osenberg seine kunstforsehende T atigkeit mit der 
Gewissenhaftigkeit des N aturforschers begonnen hat. und 
noch zeigt sich in keiner W eise irgendein Nachlassen der 
Krafte. Neue Bandę seiner groBen W erke sind im Druck 
begnffen und w erden von der K unstw elt m it Spannung er- 
wartet. Es is t eine seltene Gnade des Schicksals, die dem 
joreierten  beschert ist. Mogę er dieser gottlichen Gnade 

auch w eiterhin teilhaftig  bleiben! —
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Vermischtes.
Hafenbautechnische Gesellschaft in Hamburg. Die dies-

jiihrige H auptversam m lung findet vom 7.—9. Sept. 1922 in 
S t e t t i n  sta tt. Die V ortrage a m '7 . Sept. haben iiber- 
nommen: L andrat a. D. Dr. T  e w a  a  g , D irektor der Stet- 
tiner Oderwerke, A.-G., uber „ D i e  O s t s e e  a i s  W  i r t - 
s c h a f t s g e b i e t “ ; Prof. E. J a c o b y  der U niversitat 
Riga iiber „ D i e  e h e m a l s  r u s s i s c h e n  H a f e n  i m 
Ba  11 i k u m “ ; S tad tbau ra t F a b r i c i u s  (S tettin) iiber 
„ B e b a u u n g s p l a n e  f i i r  S e e h a f e n 11; M agistrats- 
baurat W a e s e r (F rankfu rt a. M.) iiber „ D i e  t e c h 
n i s c h e n  E i n r i c h t u n g e n  u n d  d i e  w i r t s c l i a f t -  
l i c h e  S t e l l u n g  d e r  H a f e n b a u t e n 11. Mit der Be- 
sichtigung der S tettiner H afenanlagen am 8. Sept. ist ein 
Besuch der Vulcan-W erke und des W erkes „Odermiinde11 
der Feldmiihle, Papier- und Zellstoffwerke A.-G., verbunden. 
Fiir den 9. Sept. is t der Besuch von Swinemiinde mit 
Dampfer in Aussicht genommen. A uskiinfte durch die Ge- 
schaftsstelle, H am burg 14, Dalm ann-Strafie 1, oder durch den 
Stettiner OrtsausschuB, H afenbetriebsam t, S tettin , Frei- 
bezirk. —

Ein internationaler Wohnungs-KongreB in Rom (Con- 
gresso Internationale dell’ A bitazione) sollte vom 21. bis 
26. Sept. 1922 stattfinden. Auf demselben sollten alle 
Fragen des W ohnungsproblem es, das ja  ein internationales 
Problem ist, erórtert werden. Bei den V orbereitungen und 
namentlich bei den iiber die A bsichten des K ongresses auf- 
klarenden D rucksachen w urde auf die Teilnehm er aus dem 
deutschen Sprachgebiet w eitgehende R iicksicht genommen. 
Nunmehr ist der Kongrefi nach einem Rundschreiben des 
ausfiihrenden A usschusses vom  4. Aug. 1922 v  e r t  a  g t  
worden, weil „m ehrere groBe R egierungen E uropas und 
Amerikas11 ihre B eteiligung abgelehnt haben. Das neue 
Datum fiir den Zusam m entritt des K ongresses w ird vom 
„Comite Perm anent11 in Briissel bestim m t werden, nach
dem dieses die notigen Schritte  ge tan  haben wird, um die 
amtliche Teilnahme „w enigstens aller europaischen Regie
rungen11 zu sichern. Inzwischen w ird sich der italienische 
Ausschufi bemiihen, fiir die K ongrefibesucher aus den L an
dem mit niedriger V alu ta  b e s o n d e r e  E r l e i c h t e -  
r u n g e n zu erlangen. — J. St.

Die Dritte Tagung fur christliche Kunst findet in den 
Tagen vom 11. bis 14. Sept. 1922 in B r e s l a u  sta tt. Am 
Begriifiungsabend, 11. Sept., im K am m erm usiksaal des Kon- 
zerthauses in der G arten-Strafie, ha lt U niversitatsprofessor 
D r .P a t z a k  in Breslau einen L ichtbilder-V ortrag: „Barock 
in Schlesien11. Am 12. Sept. sprechen im Saal der „Schle- 
sischen Gesellschaft fiir vaterlandische K ultu r M atthias- 
Kunst11 A rchitekt C. A. M e c k  e 1 aus F reiburg  i. Br. iiber 
..Der Bau unserer K irchen in der G egenw art und naheren 
Zukunft11; Msgr. Prof. Dr. R i c h .  H o f f m a n n ,  Haupt- 
konservator am Landesam t fiir D enkm alpflege in Miinchen. 
iiber „Die Innenausstattung  des G otteshauses11; Universi- 
tatsprofessor Dr. J o s .  S a u e r ,  L andeskonservator aus 
Freiburg i. Br., iiber „E rhaltung  und  Pflege der k unst
lerischen K ircheneinrichtungen11. Am 13. Sept. sprechen 
an derselben Stelle P. Corbinian W  i r  z von  der Abtei 
Michaelsberg bei S iegburg iiber „Christliche H auskunst und 
Devotionalien“, und Bischofl. S ek re ta r Dr. O t t o  M i l l e r  
aus Frauenburg in OstpreuBen iiber „K unst und K irche11. 
An die Y ortrage schliefien sich freie A ussprachen an. 
An beiden Tagen finden zudem B esichtigungen der K unst- 
denkmaler Breslaus s ta tt. Am 14. Sept. m acht die T agung 
einen Ausflug nach K l a s t e r  L e u b u s .  Die Teilnahm e 
an der Tagung steht Jedem  gegen L osung einer Teilnehmer- 
Karte fiir 20 M. frei. Y erbunden m it der T agung  findet 
im Museum fiir K unstgew erbe und A ltertiim er, Graupen- 
StraBe 14, eine A usstellung a lte r und neuer Param ente und 
Devotionalien, im Diozesan-Museum eine solche m odem er 
Kunst der ostdeutschen K iinstler s ta tt. A nfragen an den 
OrtsausschuB der „T agung fiir christliche K unst11, Breslau 9, 
Fiirstbischofliches D iozesan-Archiv, G oppert-StraBe 12. —

Die Krisis im deutschen W ohnungswesen. Die heutige 
Krisis im deutschen W ohnungsw esen w ird hauptsachlich  von 
der Frage beherrscht, ob die P rivatw irtschaft vor der sozia- 
listischen Gemeinwirtschaft abbauen soli. D enn ta tsach lirh  
ist, nach einer Zuschrift, welche siiddeutsche B latter er
halten, die private H ausw irtschaft heute im K ern bedroht. 
Die Zuschrift fiihrt w eiter aus:

„Mit dieser Festste llung  is t m an schon im Z entra lpunkt 
des so unendlich verw ickelten W ohnungsproblem s. Wie 
Hegen die Dinge? Die Preise der hauptsachlichsten  B au
stoffe fiir eine W ohnung sind nach der „Sozialen Bauwirt- 
schaft11 bis Jun i 1922 auf 8160 v. H. der Friedensm iete 
gestiegen: die E rrichtung eińer kleinen B eam tenw ohnung 
von 70—80(1™ stellt sich nach B erechnungen des demokr. 
Reichstagsa.bg. Max B a h r  in W estfalen je tz t schon auf 
700—750000 M.; die badische R egierung rechnet in ihrem 
voranschlag fiir N eubauten gegenw artig  m it einer T euerung

von 4—6500 v. H.; Bahr h a lt fiir erwiesen, dafi man mit
30 Milliarden Mark nur an Zuschiissen, heute nicht mehr 
ais 100 000 W ohnungen bauen konne; 2 Milliarden soli die 
M ietsteuer bringen — und rund 1/4 Millionen W ohnungen 
fehlen. Dafi diese Y erhaltnisse verzweiflungsvoll sind, 
dariiber braucht kein W ort verloren zu werden. Aber es 
is t die Frage, ob gerade in solcher Lage die politische Ziel- 
strebigkeit vor der W irtschaft nicht zuriicktreten sollte. 
Man sag t je tz t immer, dafi heute auch das p rivate K apitał 
n ich t mehr bauen konne. W ahrscheinlich un terschatzt man 
die In itiative des P rivatkap ita ls. Aber geniigt es nicht schon, 
wenn das P rivatkap ita l wenigstens in den S tand gesetzt 
wird, den w eiteren Verfall der H auser in entscheidender 
W eise aufzuhalten? Und dazu is t im W esentlichen nur eins 
notig: dafi man a u f h o r t ,  d a s  W o h n u n g s p r o b l e m  
m i t  p o l i t i s c h e n  H i n t e r g e d a n k e n  z u  b e -  
h a n  d e  l n.

Seit 1918 h a t die grauenvolle E ntw ertung der Mark 
eingesetzt, und w ahrend alle Gewerbe nach und nach frei 
w urden, ha t sich die Regierung m it dem W ohnwesen zu 
keinem  Entschlufi aufraffen konnen. „W ir haben11, so sagte 
A m tsgerichtsrat Dr. L u t z  auf der T agung der Deutschen 
E inigungsam ter im Y orjahr, „die Mieten so niedrig gehalten, 
dafi der H ausbesitz seiner volksw irtschaftlichen Aufgabe 
n icht m ehr gerecht werden kann, dafi die H auser verfallen 
und die W ohnungsnot fiir die Zukunft zu einem Zusammen- 
bruch fiihren kann, wenn keine Anderung eintritt. Im Zu- 
sam menbruch stehen wir; das zeigt der Zustand unserer 
H auser, zeigt, dafi, vor allem in Berlin und  den Stadten 
nahe der Grenze, eine F lucht der D eutschen vom Grund- 
stiickbesitz eingesetzt hat, der nun dank der Zwangswirt- 
schaft zu Spottpreisen den A uslandern in die Hande fallt. 
Man soli iiber die deutschen V erkaufer den Stab nicht 
allzu rasch brechen. H inter diesen V erkaufen liegen oft 
Jah re  b itteren, aber standhaften Aushaltens, liegt der 
schwere Kampf, den ehrenhafte Leute aus dem deutschen 
M ittelstand m it sich ausfochten, Menschen, die oft viel 
H arteres ais selbst die K leinrentner ausgestanden haben, 
ehe sie ihr Eigentum  preisgaben.

Ob in diesen Zustanden ein W andel geschaffen werden 
soli, das is t e rs t eine Frage der Zukunft. Das Reichsmieten 
gesetz setzt die unheilvolle W ohnungspolitik der letzten 
Jah re  fort; es will etw as fiir die E rhaltung der H auser tun
— wie m it halbem Herzen, dafiir vergleiche man die 
Teuerungsziffern m it den neuen Mietsatzen, die, soweit be
kannt, zwischen 3 und 400 v. H. der Friedensm iete schwan- 
ken — aber es tu t  nichts, den U nternehm erstand, der auf 
den H ausern sitzt und sie in Friedensjahren zu Nutzen der 
A llgem einheit erhalten hat, zu stiitzen. Neben das Reichs- 
m ietengesetz will man nun sogar ein M ieterschutzgesetz 
stellen, das prak tisch  den H auseigentiim er entschadigungs- 
los zu G unsten des Mieters enteignet (im Augenblick is t das 
Gesetz allerdings durch das Yotum  des vorl. Reichswirt- 
schaftsrates aufgehalten). Man fahrt also fort, an sta tt wirt- 
schaftliche G esichtspunkte gelten zu lassen, die W ohnungs- 
w irtschaft parteipolitisch zu infizieren. Den Schaden zahlt 
in le tzter Linie das ganze Yolk, das sich das Zuckerbrot 
der billigen Miete (friiher Vb, je tz t rund 1/3o des Ein-- 
kommens) vorerst noch schm ecken lafit.

Und so stehen w ir in einer Krise, in einer K risis der 
G ebaudeerhaltung und -Verm ehrung und —■ in einer K risis 
der Denkweise. In  Ungarn, wo die Menschen bereits in 
E isenbahnw agen wohnen miissen, g ib t man je tz t, dem Bei
spiel Siidslawiens folgend (wo eine fieberhafte B autatigkeit 
die Folgę dieser Mafinahme gewesen ist), die M ietenerhohung 
in bedeutendem  Ausmafi frei. Schweden h a t die Miet- 
begrenzung fallen lassen. W ir wissen, dafi die Geld- 
en tw ertung nu r m ehr stocken, n icht aufhoren kann; w ir 
wissen auch, dafi w ir gerade in unserer Lage unw irtschaft- 
liche Mieten nu r noch zu N utzen des A uslandes haben 
konnen. Ob es nicht besser ist, un ter solchen Umstanden, 
auch wenn es h a rt ist, die W irtschaft zu retten , an die sich 
die Menschen anklam m ern, ais die Menschen h in ter der 
W irtschaft versinken zu lassen, dariiber mufi je tz t die 
E ntscheidung fallen.11 —

Vorschlage zur Bekampfung der Wohnungsnot. Auf 
die E ingabe des Hrn. Reg.-Bmstr. E ugen F a b r i c i u s  in 
K oln a. Rh. an den Hrn. R eichs-Finanzm inister betr. 
S t e u e r n a c h l a f i  z u r  F o r d e r u n g  d e s  W o h -  
n u n g s b a u e s ,  die w ir in Nr. 103 vom 28. Dez. 1921 
wiedergegeben haben, is t von dem Hrn. R eichsm inister der 
F inanzen die M itteilung eingegangen: „Eine A nderung des 
Gesetzes in der von Ihnen angeregten  W eise verm ag ich 
nich t in A ussicht zu stellen.11 Es w are erwiinscht, wenn 
nunm ehr A bgeordnete des D eutschen R eichstages sich 
dieser A ngelegenheit annahm en, denn j e d e s  mogliche 
Mittel zur Bekam pfung der W ohnungsnot muB unter den 
heutigen Y erhaltnissen willkomm en sein, zum al' ein so 
durchdachtes, wie das des Hrn. Fabricius. —
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Eine Prager Herbstmesse findet in den Tagen vom
3. bis 10. Sept. 1922 statt. Da die D rucksachen und die 
Einladungen zweisprachig — deutsch und tschechisch  ̂
abgefaBt sind, so ist. anzunehmen. daB deutsche Besucher 
angemessene Beriicksichtigung finden und nicht auf sprach 
liche oder andere Schwierigkeiten stoBen werden. An der 
Messe beteiligen sich auch die ukram ische und d ierussische  
Regierung, sodaB deutsche Interessenten neben den wirt- 
schaftlichen Beziehungen mit der T sęhe^ ° s lowakei aud i 
Beziehungen mit der Ukrainę und RuBland anzuknupfen in 
der Lage sein werden. Den Besuchem der Messe jst ' 0
31 Aus: bis 13. Sept. FahrpreisermaBigung in Aussicht ge
stellt Die PaBamter sind zur beschleunigten Erledigung 
der Einreiseerlaubnis veranlaBt. Fiir die E rteilung des Vi- 
sums is t ein GebtihrennachlaB von 75 v. H. bewilligt.

Der Deutsche Verein fur offentliche Gesundheitspflege 
halt seine diesjahrige T a g u n g  vom 10. 12. Septembei
in F r a n k f u r t  a. M. ab. Einziger G egenstand der y e r 
handlungen ist das Thema: „ W o h n u n g s n o t  u n d
V o l k s g e s u n d h e i t “. Es werden berichten: Uber den 
„ S t a n d  d e r  W o h n u n g s n o t 11 Prof. M o r g e n r o t h  
aus Munchen, iiber ihre „ F o l g e n  f i i r  G e s u n d l i e i t  
u n d  S i 111 i c h k e i t “ Prof. K r a u t w i g  aus Koln und 
Dr. Marie B a u m  aus K arlsruhe, und iiber die „B e - 
k a m p f u n g  d e r  W o h n u n g s n o t  u n d  i h r e r  F  o 1 - 
g e n“ Biirgermeister S e m b r i t z k i  aus feteghtz, * r0** 
K a u p  und S tadtbaudirektor G u t  aus Munchen. Am
10. Sept. ist BegriiBungsabend im „Romer", am 13. Sept. 
A u s f l u g  n a c h  H o m b u r g  und der S a a 1 b u r g. —

Wettbewerbe.
Ein Preisausschreiben betr. Entwiirfe fiir die Gestal

tung des Bahnhof-Platzes und seiner Umgebung in Coblenz
wird vom Oberbiirgermeister mit F rist zum 15. Nov. 1922 
fiir reichsdeutsche A rchitekten erlassen. 3 Preise von 
100 000, 60 000 und 40 000 M.; Ankauf e fiir je 15 000 M. 
Im Preisgericht u. a, die H m . Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. 
G. B e s t e l m e y e r  in Munchen, Prof. Paul B o n a  t z 
in Stuttgart, Prof. Dr. F. S c h u m a c h e r  in Coln a. Rh., 
Stadtoberbaurat R o g g , sowie S tad tbaurat N e u m a  n n 
in Coblenz. Der W ettbewerb erstreckt sich auch auf ein 
Hotel und Biirohaus am Bahnhof-Platz. Unterlagen gegen 
250 M., die zuriick e rs ta tte t werden, durch die Bauverwal- 
tung der S tadt Coblenz, R athaus. —

Fehlerąuellen bei Wettbewerben. Die w ichtigsten, weil 
grundlegenden Bedingungen bei W ettbew erben sind die 
aus den Forderungen der Ortlichkeit abgeleiteten. D a aus- 
wartige Bewerber nur in Einzelfiillen diese Forderungen 
kennen werden, ein ortliches Studium heute die so wie so 
auBerordentlich hohen Bearbeitungskosten erheblich steigern 
wiirde, der Zeitverlust die meist knappe Bearbeitungsfrist 
beschneidet, so muB die ausschreibende Stelle die offen- 
baren Forderungen der Ortlichkeit k lar kennzeichnen. Es 
geniigt nicht, wenn sie den Zweckforderungen einen Teil- 
lageplan und vielleicht ein paar Lichtbilder beifiiet. Ein 
Teil ist nicht das Ganze; das gilt fiir den P lan wie fiir das 
Bild; sie bediirfen fast immer beredter Erganzung, die doch 
nur in den seltensten Fallen — wie z. B. beim W ettbewerb 
Hygiene-Museum Dresden — durch die Fachpresse muster- 
haft erfolgen wird.

Zwei Beispiele aus jiingster Zeit mogen die Folgen 
unangebrachter W ortkargheit kennzeichnen. Im W ettbewerb 
Heldenmal Bunzlau kam  das Preisgericht nach eingehendem 
Studium der Ortlichkeit zu der Auffassung, daB nur ein 
hochragendes Denkmal in Frage kommen konne. Da der 
Denkmalplatz von hochragenden Baumen gerahm t (Licht- 
bild), die Bausumme recht knapp war, lag es wohl nalie, 
die Losung im kunstlerischen Gegensatz zum hochragenden 
Rahmen in niedrig gelagerter Form zu suchen. Alle Arbeit 
fiir diese unverschuldet verkehrte Auffassung w ar also 
wettbewerbsunfahig vertan.

In der N iederschrift zum Hotelneubau Zoppot heiBt es: 
„Die Ortlichkeit w ar den einzelnen Preisrichtern bekannt, 
und man kam  zu der Auffassung, daB in R ucksicht auf das 
Strandbild und besonders die ruckw artigen Hóhen eine zu 
groBe Hohenentwicklung des Bauwęrkes unerwiinscht und 
bedenklich sei.“ Die beigegebenen im triiben nebligen 
WinterWetter aufgenommenen Lichtbilder deuten die „riick- 
wartigen Hohen" aber erst an, nachdem man weiB, daB sie 
da sein mussen. Die gute W irtschaftlichkeit in Verbindung 
m it der programmaBig geforderten Seeaussicht beeinfluBten 
anderseits die Bewerber, hoch zu entwickeln.

Es darf also nicht sein, dafi die Auffassung iiber die 
bestimmenden Forderungen der Ortlichkeit erst n a c h  der 
Bearbeitung niedergelegt wird; das kann ebenso gut v  o r 
dera Ausschreiben geschehen. Es sind stets ortliche Preis- 
richter yon-Ruf genannt, die grundlegende Forderungen der 
O rtlichkeit festlegen konnten. Selbstverstandlich muBten 
ausw artige Preisrichter diese vorher gutheiBen; wenn irgend

angangig, nach ortlicher Besichtigimg. Die K osten hierfur 
m achen sich auch fur die ausschreibende Stelle dadurch 
bezahlt, daB die Bew erber ihre K rafte am richtigen 
S trang  einsetzen, dereń R iesenarbeit und groBe Kosten 
sonst fiir die A ufgabe nutzlos aufgew endet sind. —

Otto S t  o o p.
Wettbewerb fur ein Gefallenen-Gedachtnismal auf dem 

Waldfriedhof in Stuttgart. Zur E rlangung von Entwiirfen
fiir ein Erinnerungsm al auf dem  W aldfriedhof in Stuttgart 
soli ein W ettbew erb un ter allen reichsdeutschen, in Wiirt- 
tem berg ansassigen, sowie den in W iirttem berg geborenen, 
ausw artigen K iinstlern stattfinden. Zur V erteilung gelangen 
ein i. Preis von 30 000 M„ zwei H. Preise von je 20 000 M., 
drei III. Preise von je 10 000 M. D as P reisrichteram t haben 
iibernommen u. a. die H erren O berbaurat C  1 o o s , Stuttgart, 
Prof. A 1 b i k  e r , D resden, Prof. Dr. Th. F i s c h e r ,  
Munchen, Prof. L o r c h e r ,  S tu ttg a rt, Prof. E 1 s a s s e r , 
Koln. Die U nterlagen fiir den W ettbew erb sind gegen 
portofreie E insendung von 50 M. vom  Stadtischen Hochbau- 
amt, S tu ttgart, M arkthalle, zu beziehen. D orthin sind auch 
die Entwiirfe bis 15. Nov. 1922 einzusenden. —

Internationaler Wettbewerb: offentliche Parkanlage fiir 
die Domane Rivierenhof. Mit Bezug auf diesen S. 356 an- 
gekiindigten W ettbew erb te ilt uns ein Fachgenosse mit, 
daB die von ihm fiir 25 F ranken  =  1900 M. erstandenen 
Unterlagen des W ettbew erbes die Bem erkung enthalten: 
„Les nationaux des pays ay an t ete en guerre avec la 
Belgiąue, sont exclus du concours". D er W ettbewerb ist 
demnach fur Deutsche ausgeschlossen. Im Ubrigen cha- 
rak terisiert diese B em erkung die G esinnung unserer ehe- 
maligen Feinde noch 3 Jah re  nach FriedensschluB. —

Ein Preisausschreiben des Institutes fiir Archaologie 
und Kunstgeschichte in Rom, welches letztere neu be- 
griindet wurde, setzt einen Preis von 25 000 Lire aus fiir 
das beste W erk iiber „E truskische K ultur". Die Be- 
w erbungsarbeiten m ussen bis 30. Ju n i 1925 an das Institut 
eingereicht werden. —

Einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fiir 
einen Sympher-Gedenkstein in Minden a. d. W. erlaBt der 
„A rchitekten-Y erein" zu Berlin fiir seine M itglieder mit Frist 
zum 12. O ktober 1922. 3 P reise von 5000, 3000 und 2000 M. 
Die B eurteilung der Entw iirfe erfo lg t durch den Beurtei- 
lungs-AusschuB des V ereins fiir den H ochbau unter Zu- 
ziehung des A rbeitsausschusses fiir die E rrichtung des 
Sympher-G edenksteines. D er G edenkstein soli in Minden 
auf der nordlichen Boschtmg des M ittelland-Kanales, da. 
wo der A bstieg zur W eser abzw eigt, e rrich te t werden. Ge- 
sta lt und GroBe des E rinnerangszeichens und seine Ein- 
fiigung in das Gelande sind den B ew erbem  iiberlassen. Auf 
eine dem G edanken sowie dem O rt der Aufstellung ange- 
pafite Erscheinung w ird besonderer W ert gelegt. Fiir die 
iibergabefertige H erstellung der ganzen Anlage stehen 
5000 Goldmark zur Verfiigung. Es is t in A ussicht genom
men, einen der P re istrager m it d£r w eiteren Bearbeitung zu 
betrauen. U nterlagen gegen 20 M., die zuriickerstattet wer
den, durch die G eschaftsstelle des „A rchitekten-Yereins1" 
zu Berlin. —

Im engeren Wettbewerb zur Erlangung von Ent- 
wiirfen fiir eine Kriegergedachtnishalle in Enkirch a. d. Mosel
wurde der Entw urf des A rchitekten P. F. N o c k e r ,  Koln. 
angekauft. Der hohen K osten w egen, die sich auf etwa 
1 Million M. belaufen, soli die A usfiihrung auf spatere. bessere
Zeiten verschoben werden. —

In einem engeren Wettbewerb fiir ein Gefallenen-Denk- 
mal der Stadtgemeinde Metzingen in W iirttem berg waren
5 Entwiirfe zu beurteilen durch ein Preisgericht, dem u. a. 
angehorten Ob.-Brt, S c h m o h l ,  A rchitekt E i t e l  und 
Prof. Dr. F i e c h t e r  aus S tu ttg a rt. F iir die Aufstellunp: 
des Denkmales w aren zwei M oglichkeiten gegeben: die 
A ufstellung auf einem P latz  bei der K irche, auf dem das 
abgebrannte G asthaus „Zum RoBle“ stand, der von der 
o tad t erworben worden w ar, oder auf dem Krieger-Fried- 
hof. Den I. P reis erh ielt der E ntw urf der Architekten 
n  e- r un<  ̂ Baurat. L e m p p in S tu ttgart, der das 

Imismal auf dem K rieger-Friedhof au fstellt und den 
„RoBles-Platz" un ter B eibehaltung der historischen Mauer 
neu bebauen will; der II. P reis w urde dem E ntw urf des 
A rchitekten P  f e n n i g und des Reg.-Bm str. J  o s t  in 
o tu ttg a rt zuerkannt, der das D enkm al auf dem „RóBles- 
r la tz  aufstellt. D er K rieger-Friedhof soli dabei in eine 
aich itek tom sch geordnete A nlage um gew andelt werden. —

t  o i ' \ ,,s der Baugeschichte des Alten Rathauses in
e pzig. i V ortsetznng). — Zum 70. Geburtstag von Marc Rosen-

berg -  Yermischtes. — W ettbewerbe. —
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