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Baulinien und Baupflege im Inneren der Stadt Rom.
(Q uartiere del Rinascim ento).

Y on Dr. - Ing. J . S t i i b b e n  in M unster i. W.

on den Schadigungen, die der 
Stadt Rom durch StraBendurch- 
briiche, Baufluchtlinien und Neu
bauten wahrend der letzten  
Jahrzehnte in ktinstlerischer Hin- 
sicht und im Sinn der Denkmal
pflege zugefiigt worden sind, 
haben wir so viel schmerzliche 
Eindriicke und Naehrichten er
halten, daB es eine wirkliche 

Genugtuung ist, den Umschwung zum Besseren zu 
beobachten, der in jiingster Zeit sich geltend macht. Er 
beruht hauptsachlich einerseits auf dem unermudlichen, 
aufklarenden Wirken des unter dem Namen „Associa- 
zione artistica fra i cultori di architettura" bekannten 
romischen Architekten-Yereins, von welchem besonders 
die Mitglieder G i o v a n n o n i ,  G a l a s s i ,  P i a c e n -  
t i n i  u. a. sich in verdienstvoller W eise betatigt haben, 
anderseits auf der kunstsinnigen Stimmung, die im 
romischen Municipio zur Herrschaft gelangt ist, nachdem 
der gewandte, aber der Kunst w enig zugetane Btirger- 
meister N a t h a n durch den Fiżrsten C o 1 o n n a und 
nach diesem durch den Bildhauer A p o 11 o n i und den 
Senator R a v  a ersetzt worden ist.

Den Gang der Dinge entnehmen wir im W esent
lichen aus drei Denkschriften, dereń Titel hierunter aus- 
fuhrlich angegeben sind.*) Die ersten beiden: „Vecchie 
citta ed edilizia nuova“ und „Questioni e d iliz ie  romane 
haben sich ais einfluBreiche Anregungen erwiesen, in

*) Gustavo G i o v a n n o n i .  Vecchie c itta  ed edilizia nn- 
ova. II ąuartiere del rinascimento in Roma. Dalia Nuova 
Antologia. Roma, Piazza di Spagna (S. Sebastiano 3j. 191 o. _ 

S o c i e t a  d e g l i  I n g e g n e r i  e d e g l i  A r c h i  t e 111 
i t a l i  a ni. Annali 1918. Questioni edilizie  rom ane a ttinen ti 
al piano generale delle comunicazioni oittadine. Prof. ing. 
Gastavo G i o v a n n o n i .  Roma, Via Poli 29.

S i s t e m a z i o n e  e d i l i z i a  d e l  Q u a r t i e r e  d e l  
R i n a s c i m e n t o  i n R o ma .  R elazione della Commissione 
all’on. Consiglio Comunale. Roma, E. Calzone, Editore, 19IJ.

**) Am Tiber zwischen Engels- und U m berto-Briicke.
***) Angelegt von B ram ante un ter Ju liu s  II., voYlendet clurcli 

Paul ni.

dereń Folgę der Gemeinderat der Stadt Rom seine bis- 
herige ablebnende Stellungnahme aufgegeben hat. Schon 
im Jahr 1916 hat er den folgenden BeschluB gefaBt: „In 
Anbetracht, daB der Regulierungsplan betreffend das 
Stadtviertel Tordinona**) und die anstoBenden Bezirke 
abanderungs- und verbesserungsbediirftig ist, und in der 
Cberzeugung, daB die bauliche Gesundung jener Teile 
der Stadt hohen Anforderungen der Kunst und der Ge
schichte zu entsprechen hat, richtet der Gemeinderat 
an die Verwaltung das Ersuchen, einen vollstandigen 
Entwurf fur die endgiiltige Gestaltung (sistemazione 
definitiva) der in Betracht kommenden Stadtteile, wo 
zahlreiche Gebaude von groBer W ichtigkeit erhalten 
sind, vorzubereiten, und empfiehlt zugleich, hierbei den 
architektouischen und stadtbaulichen Charakter der 
papstlichen Stadt aufs engste zu wahren.“ Infolge 
dieses Beschlusses betraute der Biirgermeister von Rom 
mit der bedeutsamen Aufgabe eine aus den Architekten 
G a l a s s i ,  B a z z a n i ,  B i a g e t t i ,  B o n f i g l i : 
e t t i ,  C i n e l l i ,  G i o v a n n o n i ,  P i a c e n t i n i  
und S a f e 1 bestehende Kommission, die unter Filippo 
G a l a s  s i ’ s Vorsitz arbeitete und iiber dereń Vor- 
schlage G i o v a n n o n i  im Jahr 1919 in der Denk- 
schrift „Sistemazione edilizia del Quartiere del Rinasci
mento usw.“ berichtete. Der vor Kurzem leider ver- 
storbene Galassi bekleidete das Amt eines technischen 
Beigeordneten.

Die Planung umfaBt den ganzen, im Tiber-Bogen 
liegenden W esten der Altstadt vom Palazzo Borghese 
und Ponte Cavour im Norden bis zur Tiber-lnsel im 
Siiden, ostwarts bis zum Pautheon und zur Via Arenula 
sich erstreckend, etwa 100 ha groB und auf 60 000 Ein
wohner zu schatzen. (Vgl. den Obersichtsplan der Stadt 
Rom auf Seite 419.) Die Bearbeiter nennen diesen Ab- 
schnitt der Stadt i l  q u a r t i e r e  oder i c j u a r t i e r i  
d e l  r i n a s c i m e n t o  (das oder die Renaissance- 
Yiertel), weil er nicht bloB ganze Stadt- und StraBen- 
anlagen der Renaissancezeit, so die Stadtteile in der 
Umgebung des Palazzo Farnese und am Kopf der 
Engelsbrucke, die Yia Giulia***) und den StraBenzug
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der V ia L eonina*) (heu te  V ia  R ip e tta  un d  della  S crofa 
g en an n t) um faB t, sondern  zugleich  eine sch ier unzahl- 
b a re  M enga von  B auw erken  des 15. u nd  16. J a h r -

haib  vo n  e iner M u s e u m s s t a d t  d e r  R e n a i s 
s a n c e  red en , w ie sie so n s t n irg en d w o  zu finden  ist. 
Die groB en P a p s te  S ix tu s IV ., Ju liu s  II ., Leo X., Cle-

h u n d e rts  —  P a la s te , K irch en  u n d  ein fache  W ohn- 
g eb au d e  —  in dem  m itte la lte r lich en  S trafienne tz  er- 
r ic h te t u n d  erh a lte n  sind. M it R ech t k a n n  m an  h ie r des- 

*) Angelegt durcli Leo X.

m ens V II., P a u l III. u n d  ih re  N ach fo lg e r h ab en  h ie r der 
L w igen  S ta d t ih ren  S tem pel a u fg e d r iic k t. H ier w ohnten  
die B an k h erren  u n d  K a u fle u te , d ie  P ra la te n  u n d  Hof- 
b eam te , K iin s tle r u n d  G eleh rte , d ie  G astw ir te  u nd  —
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lo r e n z o

Tiberbrucken:

"P. 5 . F ^ n c r a n io N  o ' '

1. Ponfe Margherita
2. i Cavour
3. * Umberto
‘f. Enge/sbpucke
5. Ponte Kfforio Eman u e/e
6. • dei Fioren/ini
7. • G/aniccJense (Mazzinij
8. • Sisfo
9. ’ Garibaldi
10. * Fabricio
11. " Cesfio
12. r Paiatino
13. * di Mar morafa

M aggiore

P Appia

Abb. 1. U e b e r s i c h t s p l a n  d e r  S t a d t  Ro m.

_ ______ ___________  1. Pal. Maccarani
r _ '  ' 1 2. P a! L a n fe

Abb. 3. D u r c h f i i h r u n g  e i n e r  V e r k e h r s s t r a B e  
vom S ii d e n  n a c h  N o r d e n  n e b e n  d e r  K i r c h e  
S E u s t a c h i o .  (Yorschlag des Architekten P i a c e n t i n i ' .

le id e r au ch  die „ c o rte g ia n e “ . E s w ar d er Y erkeh rs- 
m itte lp u n k t d er R en a issan ce  m it allem  G lanz un d  R eich- 
tum , ab e r auch  m it m an ch e r V erderbn is jen e r Zeit*). 
Und n ich t bloB groBe B auw erke , sondern  auch  ein 
re ich lich e r S chm uck  v on  B ru n n en  und  W appensch il- 
dern , G ed en k tafe ln , In sch rif ten  un d  F re sk en  in  G assen 
u n d  G aBchen legen  Z eugnis ab  von  je n e r  hohen  k iin st- 
le rischen  B liite  d e r „ seco n d a  R o m a“ . H ier zugunsten  
m o d ern er A n fo rd e ru n g en  des V erkeh rs  u n d  d er G esund- 
h e itsp flege , so b e re c h tig t d iese a n  sich sind , ru ck sich ts- 
los e inzug re ifen , w ie es d er noch  in  K ra f t stehende  
„P ian o  R e g o la to re “ v o n  1883 u n d  1909 a n  m ehreren  
S te llen  tu t , m uB te m it R e c h t den  U nw illen  der K unst- 
un d  A lte r tu m sfre u n d e  h erv o rru fen . G liick licherw eise  
sind  die F es tse tzu n g en  des R eg u lie ru n g sp lan es b is je tz t  
in  d iesem  „Q u artie re  del R in asc im en to “ n u r in  m aB igem  
U m fang  u n d  zum eist in zw eckm aB iger A r t  zu r W irk - 
lich k e it g ew orden , sodaB —  m it A usnahm e ein iger 
w ohl v e rm e id b a r gew esen en  Z ers tó ru n g en  —  die je tz i
gen  S tu d ien  u n d  V o rsch lag e  n ich t zu sp a t kom m en. 
Y orsch lage , de reń  Ziel es is t, d ie N o tw en d ig k e iten  des 
V e rk e h rs , d er H y g ien e  u n d  d e r  b au lichen  V erbesserung , 
a lso  a lles, w as n o tw en d ig  is t fiir die G esu n d h eit un d  
d as  W o h lb efin d en  e iner so n s t e tw as  so rg losen  Be- 
v o lk e ru n g , die o ft n och  in  m erkw iird igen  A n sch au u n g en  
b e fan g en  is t tiber d as , w as ih r zu trag lich  sein  k an n , 
zu v e rso h n en  m it d e r A ch tu n g  v o r dem  unverg le ich - 
lich en  E rb e  e iner groB en V orzeit. —

(F o rtse tzu n g  fo lg t.)
*> Vergl. P a s t o r ,  „Die S tad t Rom zu Ende der R e

naissance". H erder’scher Yerlag, F re ib u rg  i. Br. 1916. U nsere 
Abbildungen sind teilw eise diesem sehr beachtensw erten  Buch 
entnommen.

Vermischtes.
Ein neuer G eriisthalter der F irm a H. S p r e e n  & S o l i n  

in Giitersloh in W estfalen soli eine bedeutende E rleichte- 
rung fiir den G eriistaufbau bedeuten. D er H alter besteht 
aus dem eigentlichen H alter und einer K no tenkette  von 
4,7 mm Starkę und 1,80 m Lange. L etz tere  h a t den Y orteil, 
daB sie keine SchweiBstellen aufw eist. Sie w ird in der 
Mitte durch einen R ing gehalten. Die K onstruk tion  is t eine

2- September 1922.

H ebel-Ubersetzung, wobei die K rallen je nach B elastung 
m ehr oder w eniger in das Holz eindringen. D as V erdrehen 
w ird durch das doppelseitige Anziehen der K ette  in  einer 
Ebene verhindert. D er H alter is t in einfacher W eise an- 
und abgem acht, ohne K lam m ern, Nagel, U nterstiitzungs- 
balken oder sonstige H ilfsmittel. Selbst bei schw erster Be
lastung  soli sich grófite B etriebssicherheit ergeben, da ein 
R utschen oder W egdrehen des H alters ausgeschlossen sei.
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Es wird bei der Anwendung des H alters an Bauholz, Zeit 
und Arbeitslohn' gespart, sodaB schon bei e i n e m  Gerust- 
aufbau der Preis des H alters ersetzt ist.

Ein neues Anschlageband „Herma", von Herm. E h l e r t  
in Calbe a. Saale vertrieben, soli an die Stelle des bis je tz t 
allgemein im Gebrauch gewesenen Fischbandes treten  und 
eine wesentliche Yereinfachung und Verbilligung gegen das 
alte Band darstellen. Es wird nicht eingestem mt und ver- 
stiftet, sondern durch vier einfache Holzschrauben befestigt 
und is t fiir rechten und linken A nschlag verw endbar. Es 
besteht aus einem an der T ur befestigten Kegel, der standig 
in einer geolten Pfanne ruh t und gleich der schwersten 
Tiir wie auf K ugellagem  lauft. Das Band muB so ange- 
bracht werden, daB die M utterteile am Stock und zuerst 
angeschraubt und dieK egelteile am Fliigel befestigt werden. — 

Ein sogenannter „Internationaler Architekten-KongreB*. 
Zum zweiten Mai tag t in den Tagen vom 4.—11. Sept. 1922 
ein „Tnternationaler Architekten-Kongrefi“ — der 10. 
in B r u s s e l .  Die W ahl von Briissel ist erfolgt, weil die 
„Societe centrale d’arckitecture de Belgique“ in Brussel ihr 
tunfzigjahriges Bestehen ieiert. Welche anderen, fiir Deutsch- 
land und belgien glanzvollen Zeiten w aren es, ais Brussel 
den „Internationalen A rchitekten-Kongrefi“ zum ersten Mai 
in seinen Mauern aufnahm? D am als lebte noch K onig 
L e o p o l d  11. von Belgien, der wohl die Teilnahme Belgiens 
am K rieg zu verhindern gewufit hatte, wenn es ihm beschie- 
den gewesen ware, ihn zu erleben. Die belgische H auptstad t 
strahite im Glanz ihrer hóchsten Entwicklung, an der Charles 
B u l s  lebhaften Anteil hatte. Wie w ar in Briissel deutsche 
K unst geehrt und geschatzt! Und heute wird in Paris, dem 
Verwaltungssitz des „Internationalen A rchitekten - K on
gresses", beschlossen, d e u t s c h e  A r c h i t e k t e n  v o m  
K o n g r e f i  a u s z u s c h l i e B e n .  Man wird an die Bestim- 
mung des kiirzlich erlassenen belgischen internationalen 
W ettbewerbes "erinnert: Les nationaux des pays ayan t ete 
en guerre avec la Belgiąue, sont exclus“. Lrul das vier 
Jah re  nach Friedensschlufi. Mit dem Kongrefi w ird eine 
Architektur-AussteUung mit einer belgischen und einer 
internationalen A bteilung im Palais d’Egm ont in Brussel 
verbunden sein. Auch hiervon sind die deutschen Bau- 
kiinstler natiirlich ausgeschlossen. Ais kiirzlich eine Pa- 
riser K unstzeitschrift eine Umfrage veranstaltete, ob 
deutsche und osterreichische K iinstler zu den franzosischen 
K unstausstellungen zuzulassen seien, wurde die Frage 
bejaht, und zwar ganz natiirlich, aber bei dem nationalen 
Hafi immerhin merkwiirdig, m it der Begriindung, die Fran- 
zosen seien ein Yolk hoher Zivilisation, das die deutsche 
K unst nicht zu fiirchten habe. Im Fali des „Internationalen 
A rchitekten-Kongresses“ h a t jedoch anscheinend die Zivili- 
sation versagt; die franzosischen A rchitekten, welche die 
internationalen Kongresse veranstalten, denken anders, 
enger, wie ihre iibrigen Kunstgenossen. —

Die Erhaltung bestehender Luftheizungen. Die N ot
wendigkeit, unter den heutigen V erhaltnissen einmal be- 
stehende Heizungsanlagen, wenn irgeiul moglich, zu er
halten, ha t in der letzten Zeit w iederholt die Anfrage an 
mich gefiihrt, wie notleidenden oder im Betrieb kost- 
spieligen Luftheizungen ohne grofie Ausgaben geholfen wer
den konne, ehe man sich entschliefit, sie durch noch teurere  
Zentralheizungen oder Ofenheizung zu ersetzen.

Die Ursachen der K lagen sind aufierordentlich ver- 
schieden, es lohnt sich nicht, an dieser Stelle auf alle ein- 
zugehen. In  der H auptsache sind sie auf zu kleine Heiz- 
flachen und fehlerhafte Kanal-Anlagen zuriick zu fiihren, 
Ursachen, die sich zwar nicht ohne W eiteres beseitigen, aber 
meistens durch Einbau eines Zusatz-Kalorifers oder Anord
nung neuer W arm luftkanale fiir das ErdgeschoB einiger- 
mafien mildem, in m anchen Fallen sogar beheben lassen.

Auffallend war, dafi bei fast allen mir bekannt ge- 
wordenen kranken  Luftheizungen, besonders in Schulen, 
jede Moglichkeit fehlt, das Anheizen der Raume m it Um- 
iuft bewirken zu konnen, vielmehr mufite das fast immer 
durch reine Frischluft-Zufiihrung erfolgen. Soweit ich Ge- 
legenheit hatte, solche Heizanlagen zu besichtigen, konnte 
die nachtragliche H erstellung eines passenden Umluft- (Zir- 
kulations-) K anales meist ohne erhebliche Miihe durchgefiihrt 
werden. W as aber ganz besonders auffiel, is t die oft merk- 
wiirdige Ungeschicklichkeit in der A nordnung des Luftheiz- 
ofens (Kalorifers) innerhalb der Heizkammer, oft auch die 
ganze bauliche Ausfiihrung der Heizkammer selbst. Ganz 
unniitz und geradezu nachteilig grofie Raume m it bis uber 
1 m breiten Gangen um den K alorifer herum, falsche Lage 
der Eintritts-Offnung des Frischluft-K anales, Fehlen jeder 
zwangslaufigen H eranleitung der Frischluft an die Heiz- 
flachen und der erw arm ten L uft nach den Miindungen der 
W arm luftkanale, die in gar keine Beziehung zur Stellung 
des K alorifers gebracht sind, alle diese Umstande und an 
dere Ursachen wirken zusammen, um einen nur kleinen
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Teil des verfeuerten Brennstoffes zur w irksam en Aus- 
nutzung kommen zu lassen. Gegeniiber diesen Mangeln in 
der allgemeinen A nordnung spielen falsch berechnete Kanal- 
ouerschnitte, veralte te  L uftbefeuchtungs-E inrichtungen, un- 
zweckmaBige F ilte r und andere technische Bestandteile meist 
eine untergeordnete Rolle, tragen  aber m it dazu bei, einen 
m angelhaften Betrieb vollends zum V ersagen zu bringen.

Auf jeden Fali lohnt es sich immer, auch bei verfehlt 
erscheinenden Luftheizungen, zu priifen, welche Mafi- 
nahmen zu treffen sind, um die bisher beobachteten Obel- 
stande zu mildern oder zu beseitigen, ehe man sich ent- 
schliefit, eine unzulangliche Anlage durch eine andere Zen- 
tralheizung zu ersetzen, die m an moglicherweise dann 
wegen unzureichender K oksbelieferunjr n ich t betreiben 
kann. W enn K alorifer-Luftheizung auch nur ein be- 
schranktes Y erw endungsgebiet umfafit, so hat sie doch auf 
diesem den grofien Y orteil, m it dem Brennstoff unab- 
liangiger und hinsichtlich kostspieliger R eparaturen  weni- 
ger gefahrdet zu sein, ais andere Zentralheizungen. Ge
rade diese beiden letzteren  U m stande haben im letzten Jahr 
vielfach den A usschlag zugunsten der Luftheizung gegeben; 
umsomehr sollte man bestehende A nlagen nich t ohne zwin- 
gende Grunde beseitigen. —- H. K  o r i , Ingenieur in Berlin.

Wettbewerbe.
Im W ettbew erb katholische K irche Oppau waren

78 Entwiirfe eingegangen. Von ihnen schied das Preis- 
gericht bei einem ersten  R undgang 43 A rbeiten, bei einer 
zweiten S ichtung w eitere 25 A rbeiten aus, sodafi 10 Ent- 
wiirf e auf der engsten W ahl verblieben, und zwar die 
Arbeiten m it den K ennw orten „M aitag“, „Das Alte er- 
halte“, „K irchplatz“, „Erhohung", „N euoppau“, „Dem 
A lten treu  — gestalten  n eu “, „P latzb ild“, „Gruppenbau”, 
„Sonn igeP falz“ u n d „P ro n ao s“. E in I. P reis wurde nicht ver- 
teilt; aus der Summę des I. und des H. P reises von 20 000 M. 
w urden zwei II. Preise von je  10 000 M. gebildet und diese 
den Entw urfen „N euoppau“ des A rchitekten  Mich. S i m o n  
in Miinchen und „G ruppenbau“ des A rchitekten Peter 
P e t e r m a n n  in Offenbach a. M„ Mitarbeiterin Elsa 
J a c k e l  in F rank fu rt a. M., verliehen. D er III. Preis fiel 
an den Entw urf „K irchplatz“ der A rchitekten M e s s a n g
& L e u b e r t  in K arlsruhe. AuBerdem erfolgten zwei An- 
kaufe fiir je  3000 M., und zw ar die Entw iirfe „Pronaos“ des 
M inisterialrates v. P e r i g n o n  in Ludwigshafen a. Rh. und 
„Sonnige P falz“ des Arch. A lbert B o s s 1 e t  in Miinchen.

Die katholische K irchenverwTaltung  h a t beschlossen, 
den E ntw urf „Sonnige P fa lz“ von A lbert B o s s l e t  in 
Miinchen zur „G rundlage des B auvorhabens“ zu machen 
und diesem A rchitekten  auch die E inzelbearbeitung und die 
kiinstlerische Oberleitung zu iibertragen. Zu diesem Be
schluB hatte sie zweifellos ein formales Recht, es kann 
aber die Frage entstehen, wozu dann erst der Wettbewerb 
ausgeschrieben w erden muBte und 77 Y erfasser zu erheb- 
lichen m ateriellen Opfern gezw ungen w aren. Denn wenn 
man schon das U rteil des Preisgerichtes, das von diesem 
wohl begriindet w orden w ar, m it einer iiberlegenen Hand- 
bew egung beiseite schieben wollte, dann konnte man auch 
von einem W ettbew erb uberhaupt absehen und den Auftrag 
unm ittelbar an einen befahigten A rchitekten  erteilen. Das 
Auffallige an diesen V organgen erhoht sich noch, wenn 
m an K enntnis von dem zuriickhaltenden Urteil des Preis
gerichtes iiber diesen E ntw urf erhalten  hat. Es lautet: 
„Die Program m bestim m ungen sind zw ar nahezu in allen 
Punkten erfiillt; der enge Umgang, die Aufstellung des 
Gestiihles und die unorganische E ingliederung des Turmes 
sind zu beanstanden. Im Aufieren kom m t zwar der Gegen
satz zwischen Kirche, P farr- und  Schw esternhaus k lar zum 
Ausdruck, im iibrigen lafit dieses Aufiere indessen eine 
besondere E igenart verm issen.“ Dieses Urteil nahert sich 
bedenklich einer V erurteilung, und nich t nur die Teilnehmer 
am W ettbew erb, sondern alle Stellen, welche zu den Kosten 
des W iederaufbaues der K irchengruppe beitragen, haben 
ein Recht, Aufschlufi iiber die Grunde zu erhalten, welche 
zu dieser auffalligen W ahl gefiihrt haben. Man vergleiche 
mit diesem Urteil z. B. die hohe A nerkennung, welche die 
beiden an erster Stelle p reisgekronten  Entw iirfe und der 
mit dem III. Preis ausgezeichnete Entw urf durch das Preis- 
gericht gefunden haben.

Auch dieser Fali w are ein beklagensw ertes Beispiel 
fiir den N iedergang des deutschen W ettbewerbswesens, 
wenn nicht noch in le tz ter S tunde eine andere Entschei- 
dung getroffen wird. Zunachst diirfte wohl das Preisgerieht 
eingreifen miissen, dessen U rteil so m ifiachtet wurde. —

Inhalt: Baulinien und Bauptlege im Inneren der Stadt 
lxom. Yermischtes. — W ettbewerbe. —
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