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Die Westturme des Domes zu Merseburg.
(SchluB aus Nr. 63.)

u f G ru n d  d e r S ch riftąu e llen  u nd  
d e r b au w issen sch a ftlich en  F or- 
sch u n g en  k o m m t P o se r zu fol- 
g e n d e n  E rg eb n is sen  se iner l ’n- 
te rsu c n u n g e n : D er ą u a d ra tis c h e
U n te rb a u  d e r  W e sttu rm e  k a n n
w oh l d e r  v o n  T h ie tm a r fiir das
J a h r  1015 n ach g ew iesen en  k reu z- 
fo rm ig en  B a s il ik a  zugew iesen
w erd en . U ber d en  o b eren  Ab-

schluB d e r  T iirm e u n d  des Z w ischenhauses lassen  
sich bestim m te A n g ab en  n ic h t m achen . I s t  er, 
wie in K orvey , a is  zw eitiirm ige  A n lag e  zu den-
ken oder w a r er, a h n lich  w ie  in  M inden, e ine
M ittelturm -A nlage? Bis zum  A ch teck -A u fb au  in der 
Mitte des 12. J a h rh u n d e r ts  s ind  m eh re re  A uf- u n d  Um- 
bauten m oglich. E ine  M itte ltu rm -F assad e  h a t  jedoch  
wenig W ah rsch e in lich k e it fiir sich . A nze ichen  fiir e inen 
urspriinglichen W estch o r in  a p s id ia le r  F a ssu n g  sind  
nicht oder n ich t m eh r v o rh a n d e n . Ob im  O brigen  hin- 
sichtlich der W e stg e s ta ltu n g  zw ischen  M erseburg  einer- 
seits und K o rvey  u n d  W erd en  a n d e re rse its  Z usam m en- 
hange bestehen, liifit sich  n u r verrriu ten . D ie je tz ig e
V o r h a  11 e is t  be i dem  D om um bau  am  A n fan g  des
13. Jah rh u n d erts  n ic h t v on  G ru n d  au f n eu  e rr ic h te t 
worden; die noch  e rk e n n b a re n  R e s te  e ines iilte ren  
Vorbaues iiber g le ichem  dre isch iffigem  G rundriB  er- 
geben keine A n h a ltsp u n k te  fiir w e ite re  B estim m ungen . 
Schon O tte h a t  au sg e fiih r t, daB iiber d en  u rsp riin g - 
lichen Zw eck u n d  d ie  e ig en tlich e  B estim m u n g  der 
Merseburger V orhalle  a lle  N a c h ric h te n  feh len . A uf 
einem E p itap h  des B. S ig fem und  ( t  1544), w ird  sie 
„aedicula“ g e n a n n t u n d  g e sa g t, daB d iese r B iśchof sie 
behufs A bsingung  d er M orgenhym nen  in B au  u nd  
Schmuck habe g lan ze n d e r h e rs te lle n  lassen . Im  H in- 
blick auf die groBe a rc h ite k to n isc h e  B ed eu tu n g , die 
dem W estvo rbau  im  A uB eren zu r H e rv o rh e b u n g  der 
W estschauseite zukom m t, e n ts te h t d ie  F ra g e , ob d e r 
Bau schon in  d e r M itte  des 11. J a h r h u n d e r ts  e in  P o r ta l 
besaB. P oser v e r t r i t t  d ie  A u ffa ssu n g , daB fa lls  die 
1015 e rbau te  B asilik a  e in e  zw ischen  d en  T iirm en  g e 
legene E ing an g sh a lle  m it P o r ta l  b esessen  h a t, au ch  fur 
den V orbau  e in  so lch es an g en o m m en  w e rd e n  k an n . 
U nbedenklich is t  a b e r  d as  d e r  F a li v o n  d e r  M itte des 
12. Ja h rh u n d e rts  ab, d a  s e it  d ie s e r  Z e it d ie  W estse ite , 
die fiir den K u ltu s  n ic h t m eh r w ic h tig  e rseh e in t, w ieder 
ais E ingangsseite  d u rc h g e b ild e t w ird .

W as die A usfiih rungen  d er hoch rom an ischen  Z eit 
a n b e la n g t, so la s sen  die A ch teck -A ufsa tze  d er T iirm e 
rhe in ische  u n d  franzosische  B eeinflussung  e rkennen , 
ohne a b e r au f ein u n m itte lb a res  V orb ild  h inzuw eisen . 
In  dem  k la re n  A ufbau  lie g t ein gew isser k iin stle risch e r 
Schw ung , ze ig t sich  S inn  fiir R h y th m u s u n d  Ebenm aB . 
D ie E in ze lh e iten  jedoch  sind  handw erksm aB ig  un d  
p lum p, n am en tlich  in  ih rem  d erben  M aBstab re in  
sachsisch . S ie s teh en  im  G egensa tz  zu dem  a rch itek - 
to n isch en  A ufbau , d e r u n te r  dem  EinfluB d er schm uck- 
re ich eren  rh e in isch en  B a u k u n s t u n d  in  A n leh n u n g  an  
franzosische  B au ten  au sg e fiih r t is t. D er Y erfasser 
h a lt  es fiir w ahrschein lich , daB m an  d en  P la n  fiir das 
G o tte sh au s au s  d e r  F rem d e  bezog , daB a b e r d e r ent- 
w erfende  A rc h ite k t n ich ts  m it d e r, A usfiih rung  zu tu n  
h a tte , daB d iese v ie lm ehr vo n  einem  o rtsan sa ss ig en  
M eister u n te r  Y e rw en d u n g  e inhe im ischer, u n fah ig e r 
B au leu te  g e le ite t w urde . D ie A usfiih renden  h ab en  
d an n  d as  au s  d er F rem d e  en tleh n te  M otiv in  d e r ihnen  
ge lau fig e ren  heim ischen- A rt n ach g eb ild e t.

W ah ren d  d ie  A usfiih rung  des U n te rb au es  sich  m it 
d en  ze itgenossischen  N ach rich ten  d e c k t, is t  m an  fiir 
die Z eit d e r E n ts tę h u n g  d er T u rm au fb au ten  au f V er- 
m u tu n g en  angew iesen . P o se r n im m t au f G rund  der 
G esam te rsch e in u n g  u n d  des A u fb au sy stem s ih re  E r 
b a u u n g  k e in esfa lls  v o r d e r M itte des 12. J a h rh u n d e r ts  
an . D ie V ersch ied en h e iten  in  d en  E inze lfo rm en  sind  
in  dem  w ah rsch e in lich  seh r lan g sam en  B a u fo rtg a n g  
b eg riin d e t. E r  f iih rt zug leich  d a s  „D u ro h e in an d er v on  
S tila b s tu fu n g e n “ a n  d en  G eschossen  b e id e r T iirm e 
u n te r-  u n d  g e g e n e in a n d e r m eh r au f v e rsch ied en e  
S ch u lu n g  d e r S te in m etzen  u n d  au f v e rsch ied en e  A uf
fa ssu n g  u n d  S tilk en n tn is  d e r A rch itek ten  zu riick , a is 
au f eine fo r tsch re iten d e  E n tw ic k lu n g  d es  S tiles. D er 
no rd lich e  T u rm  is t n u r  w en ig  a lte r  a is d er sud liche . 
D ie T u rm b a u te n  fa llen  u n te r  die m ach tv o lle  R eg ie ru n g  
des K aisers  B a rb a ro s sa  (1152— 1190), d er 1152 in 
M erseburg  e inen  R e ic h s ta g  ab h ie lt u n d  1174 w ied er 
d o r t  v e rw e ilte . In  d en  E in ze lh e iten  la s se n  s ich  gew isse  
O b ere in s tim m un gen  m it d en  B au ten  T h iirin g en - 
S achsens u n d  Sachsens, die um  1150 e n ts ta n d e n , fest- 
ste llen .

O ber d en  groB en U m bau  d es  D om es w a h re n d  d er 
O berg an g sze it, w elchem  die o b e rs ten  T e ile  d e r  W e st
tu rm e , die Z w isch en h au sm au ern  u n d  d e r Z w ischenliaus- 
A bschluB  an g eh o ren , feh len  u rk u n d lich e  u n d  zeit- 
genoss ische  N ach rich ten  v o lls tan d ig . N ach  a llen  M erk-
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m alen  stehen  d iese Y eranderungen  d er e r s te n  H alfte  
des 13. Ja h rh u n d e rts  n ah er w ie d e r zw eiten. Die E n t- 
w ick lungsphasen  des D om es sind  die d er Bau- und a llge
m einen  K u nstgesch ich te  des B istum s iiberhaup t. D enn 
M erseburg  w a r a is  B ischofsitz d e r A usgangs- und  M ittel- 
p u n k t fiir alle K u ltu r- u nd  K u n stbes treb im gen  des 
K irchensprengels . Y om  E rzb is tum  M agdeburg, dem  
M erseburg u n te rs te llt w ar, und  seinem  Dom is t w enig  
EinfluB au sg eu b t w orden  au f den  Dom in M erseburg. 
D as lieg t im  S ch ieksal des M agdeburger D om es. A uf- 
fiillig jedoch  is t  die fa s t v o lls tand ige  'O bereinstim m ung 
des D om es m it d en  seh lich ten  B auten , w ie sie u n te r 
E rzb ischof W ichm ann un d  e tw as sp a te r in der Um- 
g ebung  von  M agdeburg en ts tanden . E benso  auffallig

Vermischtes.
Eine zweite Tagung der „Freien Deutschen Akademie 

des Stadtebaues“ is t fiir den Anfang Oktober dieses Jahres 
fiir M u n c h e n  in Aussicht genommen. Die -T agung soli 
etw a zwei Tage dauern und Yortrage, sowie anschliefiende 
Aussprachen in ihrem Programm zeigen. B erichterstatter 
und G egenberichterstatter sollen ihre Leitsatze vorher fest- 
legen und allen Mitgliedern bekannt geben, sodaB eine 
wissenschaftlich ergiebige Aussprache stattfinden kann. 
Voigeschlagen sind vorlaufig ein Y ortrag  allgemeinen Cha
rak ters iiber die wirtschaftlichen und kulturellen Grund- 
lagen des Stadtebaues, ein V ortrag iiber die W asserw irt
schaft (K raftversorgung) Bayerns und ihren EinfluB auf die 
Yerteilung der Industrie und der Siedelungen. ein V ortrag 
iiber das Automobil und seinen EinfluB auf die Stadt- 
planung, ein verkehrspolitischer Vortrag, eine D arstellung 
der tatsachlichen Lage des heutigen deutschen W ohnungs- 
und Siedlungswesens m it auf amtlichem Materiał beruhen- 
den Angaben usw. Zu der Tagung sollen V ertreter des 
In- und Auślandes eingeladen werden. —

Wohnungsbau in Lubeck 1922. Fiir Kleinwohnungs- 
bauten sind fur das laufende Ja h r  nunmehr zusammen 
56 Millionen Mark von Senat und B urgerschaft zur Ver- 
fiigung gestellt, davon entfallen 20 Millionen Mark auf 
staatliche Kleinwohnungen, 34,2 Millionen Mark auf Bei- 
hilfedarlehen fiir Siedlungshauser und 1,8 Millionen Mark 
auf den Einbau von Notwohnungen in bestehenden Ge
bauden. Bei den staatlichen W ohnhausern werden Zwei- 
und Dreizimmerwohnungen in 3geschossigen Gebauden 
untergebracht. Bis zum yorigen Jah r w ar der S taa t noch
i-n der Lage, durchweg zweigeschossige H auser m it zwei 
iibereinander liegenden W ohnungen an einem Treppenhaus 
zu bauen, was sich je tz t wegen der auBerordentlich ge- 
stiegenen Baukosten nicht mehr durchfiihren laBt. Es be- 
finden sich zurzeit 87 W ohnungen an ausgebauten Strafien 
im Bau (Wendische StraBe und Hansa-Ring). Entw urf und 
Bauleitung liegen in den Handen von Oberbaurat V i r c k.

24 W ohnungen werden demnachst von deln „Gemein- 
nutzigen Bauverein“ in Angriff genommen, und zwar in 
denselben Bauweisen, jedoch liegen da 6 W ohnungen an 
einem Treppenhaus. Die Entw urfsbearbeitung fiir letztere 
haben die A rchitekten S c h o B  & R e d e l s t o r f f  in 
Lubeck iibernommen.

Fiir den Bau von Siedelungshausern kommen in erster 
Linie Doppel- oder Vierfamilien wohnungen in Frage. Nach 
dem augenblicklichen Stand werden etw a 150 W ohnungen 
mit Zuschiissen bedacht, wobei die Erbohungen fiir friihere 
Baudarlehen fiir etw a 80 H auser in obiger Summę ein- 
begriffen sind. —

Was ist ein Kleingarten? Nach den preuBischen Aus- 
fiihrungsbestimmungen zur K l e i n g a r t e n  - u n d K l e i n -  
p a c h t l a n d - O r d n u n g  ist eine obere Grenze bei der 
Bemessung von K leingartenland auf 625 <im, in begrundeten 
Ausnahmen auf 1000 <1™ festzusetzen. Neuerdings ha t der 
L andtag beschlossen, das Staatsm inisterium  zu ersuchen, 
die Aufiihrungsbestimmungen dahin zu andern, daB die1 
Hochstgrenze fiir K leingarten fiir landliche Orte auf X bis 
Yi Morgen erhoht werden kann. Der preuBische Minister 
fur Yolkswohlfahrt w eist in einem neuen ErlaB unter Be- 
zugTjahme auf diesen BeschluB darauf hin, daB das mafi- 
gebende K e n n z e i c h e n  e i n e s  K l e i n g a r t e n s  
weniger seine GroBe, ais vielmehr die A r t  s e i n e r  
N u t  z u n g ist. Demnach sind unter K leingarten nur zu 
verstehen Landereien, die eine Anzahl verschiedener Kul- 
turen  (namentlich Anbau verschiedener Gemiise) enthalten, 
die mit dem Spaten bearbeitet werden, in der Regel mit 
Umzaunung und kiinstlicher Bewasserungsanlage versehen 
sind und sich auch sonst von der feldmaBigen landwirt- 
schaftlichen N utzung ais „G arten“ abheben. W ahrend bei 
landw irtschaftlich genutzten G rundstucken die Em ahrungs- 
w irtschaft im Y ordergrund steht, spielen beim K leingarfen

is t daB d er W ied e rau fb au  d es  D om es um  1220 nichts 
vo n  d e r -befruch tenden  N ah e  des D om es in  N aum burg 
v e rra t. D as iiberaus e in fache  u n d  herbe  AuBere des 
D om es v o n  M ersebu rg  laB t s ich  im V e rg le ic h  zu N aum 
b u rg  v ie lle ich t d a d u rc h  e rk la re n , daB  M erseburg  sich 
ung le ich  m ehr au f V o rp o sten  g eg en  d as  W endentum  
befamd, a is N aum burg , seine L a g e  a lso  schw ieriger war. 
D aher ko m m t es auch , daB M ersebu rg  M ittelpunkt 
e ines h e n o r r a g e n d e n  K u n stsch a ffen s , e ine besondere 
Schule, n ie  g ew esen  ist. Sein  D om  is t  au ch  k e in  K unst- 
w erk  v o n  R an g , so n d ern  m ehr ein  W erk  urw iichsiger 
sachsischer Y o lk sk u n s t. S eine  B ed eu tu n g  lieg t daher 
m ehr au f k u n stg e sch ich tlich em  a is  au f baukiinstle- 
rischem  u n d  fo rm alem  G ebiet. —

g e s u n d h e i t l i c h e ,  e r z i e h e r i s c h e  u n d  e t h i -  
s c h e  Z w e c k e  die entscheidende Rolle. Die Priifung 
von A ntragen w ird daher in ers ter Linie darauf zu richten 
sein, ob tatsachlich die k leingartnerische Bewirtschaftung 
des Landes gew ahrleistet ist. Um eine Beeintrachtigung 
landlicher Belange zu verm eiden, w ird in der Regel die 
Landw irtschaftskam m er zu horen sein. —

MaBnahmen zur Bekam pfung der Wohnungsnot in 
Liidenscheid sind nach dem V organg anderer GroB- und 
M ittelstadte in folgender W eise erfolgt: Zur Gewinnung 
von W ohnungen innerhalb Liidenscheids werden Pramien 
in folgender Hohe ausgesetzt: a) bei Aufgabe einer Woh
nung von zwei Raumen bis zu 4000 M., von drei Raumen 
bis zu 6000 M., von vier Raum en bis zu 8000 M., b) bei 
E inschrankung infolge W ohnungstausches (Umzug), durch 
den eine w ohnungsuchende Fam ilie untergebracht wird, bis 
zu 3000 M., c) bei E inschrankung ohne Wohnungstausch 
(ohne Umzug, d. h. im Hause) bis 2000 M. Jeder Raum 
muB die GroBe von m indestens 10 <)m haben. Voraussetzung 
zur Zahlung is t die bindende schrifliche Erklarung des die 
Pram ie in A nspruch Nehmenden, daB er auf die Dauer 
von funf Jahren  auf die Zuweisung einer neuen oder 
groBeren W ohnung innerhalb Liidenscheids verzichtet. — 

Wettbewerbe.
W ettbew erb K urbauten Bad Pyrmont. Die Frist fiir 

Einsendung der Entw urfe is t vom 2. Sept. auf den 1. Okt. 
1922 verlegt worden. —

In einem Wettbewerb fiir ein neues Burohaus in Barmen, 
beschrankt auf den K reis der W uppertaler Architekten, 
liefen 18 Bearbeitungen ein. Das Preisgerieht, dem u. a. 
angehorten die H erren Prof. R o t h  in D arm stadt, Baurat 
K o h l e r  und A rchitekt H a b e 1 in Barmen, verlieh den 
L Preis von 28 000 M. H erm  Rich. F i s c h e r - L u d -  
w i g  s e n in Barmen; den H. Preis von 20 000 M. Herm 
Aug. H o m b e r g in Barmen; einen IH  Preis von 15 000 M. 
H enn C. J . M a  n g n e r in Barm en und einen weiteren 
Preis von 15 000 M. H errn Rud. S c h n e l l  unter Mitarbeit 
von Herrn K r a u t h  in Barmen. F u r je  7500 M. wurden 
angekauft die Entw iirfe der H erren Hugo und Hans 
B o c k l e r  in Barmen und F. C. D i e d r i c h s  daselbst: fiir 
je 5000 M. die Entw urfe der Herren Carl H e s s e  in Elber- 
feld und Fritz  H u s g e n  in 'B arm en . —-

Ein W ettbew erb zur E rlangung von Entwurfen fiir einen 
Gedachtnis-Brunnen zum Andenken an die im Weltkrieg 
gefallenen Justiz-Beam ten aus dem Landgerichtsbezirk 
Plauen i. V. w ar durch das sachsische Justizm inisterium 
eriassen worden. Der Brunnen soli im alten Plauener 
SchloBhof. innerhalb des heutigen G erichtsgebaudes, auf- 
gestellt werden. Das Preisgerieht, dem u. a. Prof. G. 
W r b a, Prof. A 1 b i k  e r in D resden, sowie Stadtbaurat 
G o 11 e in Plauen angehorten, verlieh den I. Preis Hm. 
Hermann K r e fi, den II. Preis Hrn. G ustav R e i B m a n n ,  
den III. Preis Hrn. Georg T ii r k  e und den IV. Preis Hm. 
Arwed H a m a n n ,  sam tlich in D resden. —

In dem W ettbew erb betr. Entwurfe fur den bild- 
nerischen Schmuck des Treppenaufganges der Kirche in 
LoBnitz im Erzgebirge, den die A k a d e m i e  d e r  b i l - ,  
d e n  d e n  K i i n s t e  in D r e s d e n  ausgeschrieben hatte, 
liefen 11 Arbeiten ein. Der I. Preis, bestehend in der A u s - 
t u h r u n g , wurde dem E ntw urf des Bildhauers Johannes 
S u  ' n Dresden verliehen. Ein II. Preis von

Bildhąuer E dm und M o e 11 e r , ein III. Preis 
TTrn r> • ^em Bildhauer G ustav R e i m a n n  und ein 
1 \ . 1 leis von 500 M. dem B ildhauer Adolf L i e b e r m a n n  
zuerkannt. —

m is c M S ! - ' w U b e w S 6- 68 D°meS ZU Mersebur«- “  Ver'

F ,ir ,l-!rn g, ,d,ef- Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin,
w Rt daktl0n verantwortlich: A l b e r t  H o f m a n n  in Berlin.
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