
Abb. 4. B l i c k  a u f  d i e  P i a z z a  V e n e z i a ,  d i e  K i r c h e  S. R i t a  d a C a s c i a ,  d a s  V i k t o r  E m a n u e l -  
D e n k m a l ,  d i e  K i r c h e  A r a c o e l i  u n d  d e n  K a p i t o l s - P l a t z .
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Umgestaltung und Verbesserung des Kapitolshügels und seiner Umgebung in Rom.
ie E w ige  S ta d t  g e h ö rt n ic h t den  
I ta lie n e rn  a lle in . R om  is t  a ls  
M itte lp u n k t v on  G esch ich te , 
K u n s t u n d  R e lig ion  ein  id ea le r 
B esitz  a lle r  K u ltu rv ö lk e r  des 
E rd k re ise s . E in  J a h r ta u s e n d  
la n g  is t die S ta d t  v o n  ih ren  
eigenen  B ü rg e rn  z e rtrü m m ert, 
J a h rh u n d e r te  h in d u rc h  v e rn a c h 
lä s s ig t  w orden . S e it s ie  H a u p t

s ta d t  d es  K ön ig re iches w urde , 
h a t  s ie  n ic h t b loß  bed eu ten d e  
V erg rö ß eru n g en  e rfah ren , so n 
d e rn  auch  v ie le  E ingriffe , zum  
T eil b ed au erlich e r A rt, s ich  g e 
fa llen  lassen  m üssen. Um so e r
freu lich er is t  es, d aß  d a s  h eu 
tige  G esch lech t u n te r  F ü h ru n g  
e in s ich tig er M änner s ich  b e 
m üht, a l te  S ü n d en  w ied er g u t 
zu m achen  u n d  G u tes zu  s tif te n  
innerha lb  d e r  M auern  u n d  
außerhalb . E s mag' d esh a lb  g e 
s ta t te t  sein, die B itte rk e it,  d ie 
uns d e r ita lien isch e  T re u b ru c h  
v e ru rsa c h t ha t, zu rü c k z u s te lle n , 
u nd  in  R uhe zu b e tra c h te n , 
w as in d e r E w ig en  S ta d t in 
den le tz te n  J a h re n  v o rg eh t.

D as H erz  R om s is t  d as  K a 
p ito l. A uch  h ie r  n eb en  z a h l
lo sen  W e rk e n  v o n  u n e rm e ß 
lichem  W e r t Z e rs tö ru n g , V e r
w ah rlo su n g  u n d  V e ru n s ta ltu n g .
A n reg u n g en  in  g ro ß e r  Z ahl s ind  
g em ac h t w o rd en , um  d ie  W ü rd e  
d er U m gebung  w ie d e rh e rz u 
stellen . S ie h ab en  n ic h t zum  
Ziel fü h ren  k ö n n e n , w eil 
a lle  m e h r o d e r w e n ig e r  e in 

se itig  w a ren  oder n u r  T eile  d e r A ufgabe zu erfassen  
such ten . D ie v o rtre ff lich s te  d ie se r A n regungen  is t 
w oh l d er v o n  C orrado  R i c c i  a u sg ea rb e ite te  V or
sch lag  e in e r t e i l  w e i s e n  F r e i l e g u n g  d e r  
K a i s e r f o r e n .  N un  h ab en  v o r  d re i J a h re n  d ie  
M in isterien  d e r  ö ffen tlichen  A rb e iten  un d  des U n te r
rich te s  in  G em einschaft m it d e r  röm ischen  S ta d t
v e rw a ltu n g  e in en  aus K u n stg e leh rte n  u nd  A rch itek ten  
zu sam m en g ese tz ten  F ü n f z e h n e r - A u s s c h u ß  m it 
d er A u fgabe  b e tra u t, a lle  au f und  am  K ap ito lshüge l

Abb. 3. D a s  K a p i t o l  i m A n f a n g  d e s  19. J a  h r h  un  d e r t s. (Nach Letarouilly,
Edifices de Rome moderne.)
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D ie  s c h ra f f ie r te n  F lä c h e n  b e z e ic h n e n  d ie  b e s te h e n d e  u n d  z u  e r h a l te n d e  B e b a u u n g .  
D ie  f re i  zu  le g e n d e n ,  b e b a u te n  F lä c h e n  s in d  n u r  m i t  e in f a c h e r  U m r iß l in ie  v e rs e h e n .  

D ie  n e u e n  B a u t tä c h e n  s in d  d u rc h  s ta rk e ^  s c h w a r z e  L in ie n  g e k e n n z e ic h n e t .

I i cs s  e v u n g d e v  Z u g ä n g e  u n d  d e r  U m g e b u n g  d e s  K a p i t o l s - H ü g e l s  
FUnfzchnev-Ausschusses gezeichnet von Jos. S t u b b e n .  — Abb. 2. A b g e ä n d e r t e r  

V o r s c h l a g  v o n  J.  S t U b b e n.

n e l l i ,  G a l a s s  i f  (techn . B e ig eo rd n e te r d e r S ta d t 
R om ), G i o v a n n - o n i ,  G i o v  e n  a  1 e , L a n c i a n i ,  
M a n f r e d i ,  M a r i  a n i ,  M u n o z ,  P  a  r  i b  e n  i , 
P i a c e n t i n i ,  P  u 11 i n  i , R i c c i  (D irek to r d er 
M useen u nd  L e ite r  d er A u sg rab u n g en ), S p  r  e g  ä  u nd  
S u s i n o ,  d a ru n te r  m anche  T rä g e r  rü h m lic h s t b e
k a n n te r  N am en. D en V orsitz  fü h r te  L an c ian i, d as  
S ch riftfü h re ram t w u rd e  P ro f. G io vannon i a n v e r tra u t ,

e rfo rd e rlich en  V e rk e h rsv e rh ä ltn is s e  (A bh. 1). E s  h a n 
d e lt s ich  um  d ie  S ch a ffu n g  d re ie r  V e rk e h rs lin ie n  v on  
v e rsch ied en e r B ed eu tu n g . D ie w ic h tig s te  is t  d ie  se it 
J a h re n  a n g e s tre b te  V e rb in d u n g  d e r  V ia  C a v o u r (d er 
H a u p ts tra ß e  des esq u ilin isch en  S ta d t te i le s )  m it P ia z z a  
V en ez ia  u nd  den  v o n  d o rt a u sg e h e n d e n  R ic h tu n g e n

R e ln /.io n c  s u l la  S is tc m a z io n e  e f i i l iz ia  f ie l c o lle  C a p i to l in o  e  d o lle  su e  
a d ia c e n z e .  R o m a , E .  C a lz o n e  e d ito r e ,  1022.
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u nd  in  dessen U m gebung  schw ebenden  F ra g e n  e iner 
e in he itlichen  U n te rsu ch u n g  zu u n te rz ieh en  un d  V o r
sch läg e  fü r ih re  L ösung  v o rzu b e re iten . D er A usschuß  
b e s te h t oder b e s ta n d  au s  d en  H erren  B o 11 o , C i -

d e r au ch  den  au sfü h rlich en  B e ric h t des A u ssch u sse s  
v e rfa ß t h a t* ) . Ihm  sind  im  W esen tlich en  d ie  n acn - 
.-te ilenden  M itte ilu n g en  en tnom m en .

G riinrlW onrl v o r A llem  is t e ine  B e tra c h tu n g  d e r
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des C orso  u n d  d e r V ia  del P leb isc ito , d ie  in  ih rem  
w e ite ren  V e rla u f  zum  v a tik a n is c h e n  V ie rte l fü h rt. E ine 
zw eite  L in ie  is t  d ie  g le ich fa lls  g ru n d sä tz lic h  im P ian o  
R eg o la to re  b e re its  v o rg eseh en e  V e rb in d u n g  des 
V en ez ia -P la tzes  m it d e r B occa d e lla  V e r ita  sü d lich  un d  
dem P o n te  F a b ric io  m it dem  d a h in te r  liegenden  
S ta d tte il T ra s te v e re  w estlich . Die d r i tte  end lich  soll 
d ie  C av o u r-S traß e , d as  F o ru m  R o m an u m  ü b erq u eren d , 
m it der P ia z z a  d e lla  C onso laz ione  un d  dem  h ie r be
g innenden  B o cca  V e rita -V ie rte l v e rb in d en .

D i e  V e r l ä n g e r u n g  d e r  V i a  C a v o u r  is t 
schon im S ta d tb a u p la n  v on  1883 a ls  e in fache  E rw e ite 
ru n g  der V ia  C rem o n a  en th a lte n . Im  J a h r  1903 e r
schien d an n  e in  E n tw u rf  v on  T  o 1 o m  e i *), d e r auf 
die N o tw e n d ig k e it h inw ies , die- S tra ß e  so  zu ziehen, 
daß  frü h e r od e r sp ä te r  e ine  g e o rd n e te  F re ile g u n g  d e r 
K a ise rfo ra  m ög lich  b le ibe . M ehrere an d e re  in  diesem  
S inn geh a lten e  V o rsch läg e  vo n  B r u n o - M o r e t t i ,  
von C e a s .  von  F  a  c i n i - R  e m  i d d i u n d  von  
C r i m i n i  e T e s t a  fo lg ten . D a n n  k am en  1908 d er 
neue P iano  R eg o la to re  v o n  S a n j u s t  d e  T  e u  1 a  d  a 
und 1913 die oben sch o n  e rw ä h n te  A rb e it von  C onrado 
R i c c i  **), die au f F re ile g u n g  d e r E x e d ra  des T ra ja n -  
Forum s, b e ider E x ed ren  des A u g u s tu s -F o ru m s n e b s t dem  
T em pel des M ars U lto r u n d  T e ilen  des N erv a - und  
des C äsar-F orum s abzie lten . D er A ussch u ß  h a t  sich 
den  G rundzügen  des R icc i’sch en  V orsch lages*** ) a n 
geschlossen. H iernach  soll d ie  G ru p p e  von  B au b lö ck en  
zw ischen V ia  C rem ona u n d  V ia  A lle s sa n d rin a  zu r Z eit 
u n b erü h rt b leiben , die F re ile g u n g  sich a lso  au f die 
O stseite d er le tz tg e n a n n te n  S traß e  b e sch rän k en , d o rt 
ab e r v on  den  b e k a n n te n  C o lonnacce  an  d e r V ia  
Croce B ianca  (einem  R e s t d e r  U m fassu n g sm au er des 
N erva-F o rum s) s ich  e rs tre c k e n  b is zum  h e u tig e n  T ra 
ja n s -P la tz  (A bb. 1). A ußerdem  a b e r  so llen  a lle  die 
w ertlo sen  B au lich k e iten  w estlich  vo n  d e r V ia  C rem ona  
bis zum  A b h an g  des K ap ito lsh ü g e ls  n ie d e rg e le g t 
w erd en , um  so  den  e rfo rd e rlich en  fre ien  R au m  zu g e
w in n en  n ic h t b lo ß  fü r d ie  V e rlä n g e ru n g  d e r C avour- 
S traß e , so n d e rn  au ch  fü r d ie  g u te  G es ta ltu n g  des 
H ügels u nd  d en  w ü rd ig en  A nb lick  d er K ap ito lg eb äu d e  
u nd  des V ik to r  E m anuel-D enkm ales . D er fre ig e leg te  
H ü g e lab h an g  w ürde  zu r A n lage  e in e r neuen  A uffah rts- 
R am pe b e n u tz t w erden , ohne zu k ü n ftig e  G rab u n g en  
und  F o rsch u n g en  zu v e rh in d e rn . D ie g en au e  g eo 
m etrische  L ag e  u n d  H öhe d er v e r lä n g e rte n  C avour- 
S traß e  w ü rd e  s ich  nach  dem  E rg eb n is  d e r  A bbrüche  
rich ten , d e ra r t, daß  e tw a d ie  R este  des T em pels d e r 
V enus G enetrix , dessen  g en au e  L age noch  u n b e k a n n t 
ist, von  d e r S traß e  ü b e rb rü ck t, d a u e rn d  s ic h tb a r  u n d  
zugäng lich  b lieben. (R icci h a tte  zu d iesem  Z w eck 
eine S p a ltu n g  der S tra ß e f)  v o rg esch lag en ). D er

*) A. T o lo m e i. L a  v ia  C a v o u r  e i F o r i  in ip e r ia l i ,  R o m a  1903.
**) Z u sa m m e n s te l lu n g  im - B o lle t tin o  d e g li  In  /e g n e r i  e d  A rc h ite t t i  

i ta l ia n i,  1906.
*■**) C o rra d o  R icc i. P e r  l ’i so la m e n to  d e g li  a v a n z i  d e i  fo ri im p e r ia l i ,  

R o m a , C a lz o n e  e d ito re ,  1913.
f )  Z e n t r a lb la t t  d e r  B a u v e rw a ltu n g ,  1912 S . 550 n . ff.

h a rte  Z usam m enstoß  d e r C rem ona-S traße  m it d e r V ia 
C av o u r w ü rd e  d u rch  Z u rückz iehung  d e r B au lin ien  zu 
m ildern , e in  p a ssen d e r A bsch luß  d e r  le tz tg e n a n n te n  
S traß e  nach  dem F o rum  R om anum  h in  vo rzusehen  
sein.

A m  n ö rd lich en  E n d e  des neuen  S traß en zu g es so ll 
d ie  ganze  G ru p p e  vo n  B au lich k e iten  zw ischen dem  
V ik to r  E m anuel-D enkm al u nd  dem  T ra ja n s -P la tz  n ieder - 

. g e leg t w erden , au ch  h ie r u n te r  U m ständen  ein  T eil 
d e r  B asilica  U lp ia  u n te r  d er S traß e  s ich tb a r b leiben, 
dem  D enkm al ab e r eine 9 m b re ite  T e rra sse  v o rg e la g e rt 
w erden , d ie  von  den  in  dem  A usschuß  m itw irk en d en  
V e r tre te rn  der D enkm alp flege  aus s ta tisc h e n  G ründen  
a ls  n o tw en d ig  b eze ichne t w urde . R icc i h a tte  .auf die 
vö llige  F re ileg u n g  des R au m es zw ischen  D enkm al und  
T ra ja n s -P la tz  v e rz ich te t, w as s täd teb au lich  in  d e r T a t 
den  V orzug  v e rd ien en  d tiif te . D enn  d ie  v e rb le ibenden  
W and te ile  des T ra ja n s-P la tz e s  e ignen  sich  schw erlich  
a ls  R ahm en  eines fre ien  R aum es, d essen  T iefe , vom  
D enkm al ab gem essen , n ic h t w en iger als 160 m be
tr ä g t. D ie in  A b b ild u n g  1 geze ichne ten  B aum reihen  u nd  
G arten fläeh en  scheinen  d iese r E m pfin d u n g  ih ren  U r
sp ru n g  zu v e rd a n k e n , d ü rf ten  aber, zum al im  rö 
m ischen  K lim a, ih re  raum  tren n  ende B estim m ung  höch
s te n s  im  F rü h lin g  erfü llen . E s se i dah e r in  d er A bb. 2 
e in  G edanke  v e ran sch au lich t, au f den zu rückzukom m en  
V orbehalten  b leibe.

D er A usschuß , b e d au e rn d , daß  in  d e r g eg en w är
tig en  ge ld lichen  u n d  bau lich en  K ris is  d ie  A usfüh rung  
se ines gan zen  E n tw u rfes  u n e rre ich b a r is t, b e fü rw o rte t 
fo lgende  so fo rt zu tre ffen d e  M aßnahm en: 1. E rg än zu n g  
des B eb au u n g sp lan es d e r  S ta d t R om  en tsp rech en d  d en  
V o rsch läg en  d es  E n tw u rfes . 2. E inbez iehung  des die 
K a ise rfo ra  b ed eck en d en  S ta d tte ile s  in  d ie  B au b esch rän 
k u n g en  d e r so g e n a n n te n  Z o n  a  m o n u m e n t - a f e .
3. A u sfü h ru n g  d er um  9 m v o rsp rin g en d en  T erra sse  
am  V ik to r  E m anuel-D enkm al. 4. E n te ig n u n g  des dem 
K lo s te r  delT  A n n u n z ia ta  g ehö renden  G eländes im 
W in k e l zw ischen  A lessan d rin a- und  B onclla-S traße , 
um  d o r t m it d e r F re ileg u n g  des A u gustu s-F o rum s u nd  
des M ars U lto r-T em peis zu b eg innen . 5. E rrich tu n g  
d e r A b sch lu ß -T errasse  d e r  V ia  C avour am  F o ru m  R o
m anum , w o h eu te  a n  unfö rm liches M auerw erk  eine 
D ü n g e rg ru b e  s ich  an leh n t. V ie lle ich t k ö n n te  d a s  von 
V ig n o la  s tam m en d e  T o r au s  den  F a rn es in a -G ärten , 
dessen  S tü ck e  au f dem  P a la t in  a u fb ew ah rt w erden , 
zum  S chm uck  d ieser T e rra sse  v e rw e n d e t w erden .
6. G enaue N ach fo rschungen , um  L age  u nd  Z u stan d  des 
T em pels d e r  V enus G en e trix  u nd  d e r w estlich en  T ri- 
b u n a  d e r B asilic a  U lp ia  festzu ste llen . 7. A u sru n d u n g  
d e r  sü d lich en  re c h te n  W in k e l am  v e rtie f ten  F e ld  d e s  
T ra ja n s -P la tz e s , um  den  V e rk eh r zu e rle ich te rn . 
8. A b len k u n g  d er S traß en b ah n en  v on  dem  in  R ede 
s teh en d en  S ta d tte il, so w e it n ö tig  d u rch  e ine T u n n e l
an lag e  ö s tlich  v on  d er E x e d ra  des T ra ja n s-F o ru m s. —

(Schluß folgt.)

Zum siebzigsten Geburtstag von W ilhelm Schleyer.
m 4. Mai 1923 begeht der A rchitekt Geheimer 
B aurat Dr. Ing. h. c. W ilhelm S c h l e y e r ,  
Professor an der Technischen Hochschule zu 
H annover, seinen 70. G eburtstag. Mehr als 
zwei M enschenalter liegen hinter ihm, eine
Zeit reich an A rbeit, aber auch reich an

Erfolgen und Freuden, die ein schöner Beruf und ein hohes 
Menschentum uns Sterblichen dieser Erde zu bescheren 
im Stande sind. Es erscheint daher a u ch .w o h l berech
tigt, wenn wir einen Rückblick in die V ergangenheit 
lenken, um som ehr als die Zeit m ehr und mehr heran
kommt. wo wir den Ju b ila r leider von seinem Lehrstuhl 
werden scheiden sehen müssen, da er die für sein Amt ge
setzlich festgesetzte A ltersgrenze schon längst über
schritten hat.

Wilhelm Schleyer w ürde 1853 geboren in Angermünde 
in einem Haus, in dem das Bauen überlieferter Beruf war. 
So is t es denn nicht verw underlich, wenn auch er sich, 

,  nach A bsolvierung des Gymnasiums zum G rauen K loster 
in Berlin, dem Bauwesen widmete. E r w urde A rchitekt 
und tra t 1873 bei den Berliner A rchitekten von der Hude
& Hennicke als Baueleve ein, um besonders un ter Hinckel-

deyn -die ersten Schritte in seinem künftigen Beruf zu 
tun. 1874 widmete er sich dem Studium in Berlin und 
München und tra t 1880 als Bauführer in den Staatsdienst.. 
Hier, bei der Staatshau-V erw altung, die er als S tä tte  vor
trefflicher Schulung allezeit hochschätzte und der er die 
A nhänglichkeit ste ts treu  bew ahrt hat, konnte er nicht 
nur als Lernender, sondern auch, nachdem er 1885 Regie
rungs-Baum eister und später, 1893, L andbauinspektor ge
worden war, als Schaffender eine reiche T ätigkeit en t
falten. Aus der Fülle der Arbeiten wollen wir hier nur 
die unter Leitung Schleyers so feinsinnig durchgeführte 
W iederherstellung des K losters Chorin in der Mark an 
führen, eine Arbeit, welche immer vorbildlich bleiben wird 
für Jeden, der eine so schwierige Aufgabe vor sich sieht. 
Auch die 1885 bis 1892 erbauten fiskalischen Bäder und 
flotelbauten in Bad Nenndorf sind hervorragende Zeugen 
des umsichtigen und klugen W irkens Schleyers und bilden 
unzweifelhaft die Grundlage für das später so außer
ordentlich kräftige Aufblühen dieses Bades. Im Ja h r  1895. 
er hatte  gerade die neue S trafansta lt W ohlau vollendet, 
wurde Schleyer als Professor an die Technische Hoch
schule H annover berufen. Wohl selten ist es Jem andem
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vergönnt, für ein Lehramt so reiche sachliche Erfahrung 
mitzubringen im Verein m it ebenso vorzüglicher Veran
lagung für das Amt selbst, wie es hier der Fall war Seine  
gesam te T ätigkeit als Lehrer is t  denn auch ohne Zweifel 
für V iele ein großer Segen und für ihn eine Quelle großer 
Befriedigung geworden. Dabei wurde er des Strebens bis 
auf den heutigen T ag nie müde. Zahlreiche und aus
gedehnte Studienreisen führten ihn durch Deutschland, 
Holland, Italien, den Balkan, durch K leinasien, Syn en , 
Palästina und A egypten, deren Fruchte reiches - tudl®" 
Material, in ausgedehntem  Maß s e in e n  bc* uleA ? , inhäf . ^ r 
kommt. V iele Aufträge auf Villen und W ohnhäuser 
sorgten für die Frischerhaltung des praktischen Blickes 
des Baum eisters, und ganz besonders war es Schleyer ver
gönnt, auf seinen Sondergebieten, dem Bau von Ba^®‘ 
Anlagen und Sternwarten, tätig  zu sein. Insbesondere de 
letztere Gegenstand fesselte  ihn, da er in seinen Muße
stunden ein großes Interesse für die Astronom ie betätigte  
und hier nun G elegenheit fai*l, m positiver y eise  
wirken Eine Reihe von Sternwarten in Rußland und 
Österreich sind der Erfolg. Daneben fand er Zeit, in 
großem Maßstab auf dem Gebiet des H eizungsw esens und 
als Gutachter und Schiedsrichter eine von  vielen Seiten 
hochgeschätzte W irksam keit zu entfalten.

W enn w ir dabei uns erinnern, daß Schleyer außerdem  
sich an hervorragender Stelle im technischen Vereins- 
leben betätig te  (er w ar Jah re  lang  1. V orsitzender des 
„A rchitekten- und Ingenieur-V ereins“ in H annover, dessen

Zeitschrift , ,  b i.her « f f i f i « » ) ,  J g d  - ' S
der Fachliteratur in Bad Nenndorf“,

Ä 2  " “ L l i “ nd’ Bad” » » ta l te n “ , Leipzig, 1M0. Berlin, l«9b, „ ß aae r uim vr„tn r im(i K unst , Wies-
Arbe, ein ^ ^ o  dürfen wir m it R echt die R eichhaltig

k e i t .6  m d  V ielseitigkeit eines solchen W R kens bewunderm
Daß bei so bew andten Dingen em L ehrer seinen

Schülern nicht nur viel zu geben hat J
gegeben h a t und noch gibt, ist wohl selbstverständlich. 
U i f d Schleyer hat seinen Schülern viel gegeben, um so 
mehr weil er ihnen als Mensch im m er viel gewesen ist. 
Er, der ste ts junge, der heute noch rüstige ungebeugte 
dessen Augen noch immer sprechen von Energie und 
Güte, w ar immer jung  m it seinen jungen H orem  und fand 
s te ts  den W eg zu ihnen, den der Lehrer gehen muß, soll 
seine A rbeit n ich t vergebens sein. Und so- verdanken
denn Viele ihr Bestes ihm, und er konnte an ihnen er
füllen, was er als das Ziel der H ochschule empfand, er  
l e h r t e  s i e  b a u e n .

Aber die schönste G enugtuung is t dem verehrten Meister 
zuteil gew orden in dem herzlichen, freundschaftlichen 
V erhältnis, das ihn m it seinen früheren Schülern ver
bindet. Ein Lohn der Arbeit, w elcher ihm gleich, wenn 
n ich t höher stehen m ag als jener, den er durch zahlreiche 
A uszeichnungen erfahren hat. Und noch immer ist er 
allen seinen ehem aligen Jüngern  der Gebende geblieben, 
B erater und Vorbild. — Dr.-Ing. W i l m s  in Bremen.

V erm isch tes.
Der Architekten-Verein zu Berlin für die „Sommer

zeit“., In seiner letzten V ersam m lung hat der „A rchitekten- 
V erein zu Berlin“ einstim m ig beschlossen, öffentlich für 
die W i e d e r e i n f ü h r u n g  d e r  „ S o m m e r z e i t “ in 
D eutschland einzutreten. W as h indert denn die E infüh
rung? Die L andw irtschaft soll, sag t man, an das V erkehrs
w esen schw er zu erfüllende A nforderungen stellen. Wenn 
aber im K rieg A npassung möglich war, w arum  soll es heute 
niSht gehen? Nie w ar eine Zeit kritischer, als die jetzige, 
und m ahnte m ehr zu Sparsam keit und zur Zusammen
fassung aller K räfte.

D er L andw irt r ich te t sich nach der S o n n e .  Die Uhr 
t r i t t  bei ihm an zweite Stelle. Der Zeitm esser der Ordnung 
des ganzen S tadtgetriebes aber is t die U h r .  Das sag t Alles.
6 Uhr früh, 12 Uhr m ittags, 10 Uhr abends sind Begriffe, 
die man nich t leichtfertig  umwandeln kann, ohne die 
segensreiche O rdnung des Tageslaufes in den S tädten  
empfindlich zu stören. Aber ob 12 Uhr m it dem K ul
m inationspunkt der Sonne zusammenfällt, darauf kom m t es 
nicht an. Das Leben in der S tad t bew egt sich zwischen 6 Uhr 
früh und 10 Uhr abends. Das bedeu te t als Forderung: 
T ageslicht im Hochsommer bis m öglichst 10 Uhr abends, 
daftir in den M orgenstunden, in denen der S täd ter der 
Ruhe bedarf, n icht vorzeitig frühen Sonnen-Aufgang.

Die „Som m erzeit“ verschiebt den Sonnen-Ü ntergang 
von gegen 9 auf gegen 10 Uhr abends und den Tages- 
A nbruch von 3 Uhr auf 4 Uhr früh. W elch ein Gewinn 
zugleich für die Gesundheit von Millionen, für die die 
Sonne in den M orgenstunden des Hochsommers bei Be
ginn des Tagesw erkes noch nicht solche H itze gebracht 
hat! Und wieviel Ersparnis in Millionen H aushalten, wenn 
dafür am Abend kein künstliches L icht nötig  ist! W elche 
E r s p a r n i s  an B r e n n s t o f f  und K o h l e n  für das 
ganze Reich! Dabei wohnen über zwei Dritteile aller Bevölke
rung in Städten. D er A rchitekten-V erein w endet sich an alle, 
denen W irtschaft und Volkswohl am H eizen liegen m it der 
Aufforderung: „ S c h a f f t  u n s  d i e  S o m m e r z e i t ! “ —

Nach den T agesblä ttern  scheinen sich die Reichs
behörden gegen die Einführung der Sommerzeit ablehnend 
zu verhalten, während England sie soeben beschlossen hat. — 

T ote.
Professor J a n  K o t e r a  In P rag  starb  in diesen 

Tagen im A lter von nur 51 Jah ren  an A rteriosklerose der 
A rchitekt Ja n  K o t e r a ,  Professor an der Akademie der 
bildenden K ünste in Prag. Der V erstorbene war einer der 
begabtesten Schüler von Otto W i a g n e r  in W ien. Auf 
ihn wird eine neue Periode der slavischen A rchitektur in 
P rag  zurückgeführt, die er durch zahlreiche Bauten in der 
H auptstadt der Czecho-Slowakei einleitete. — 

W ettb ew erb e .
In einem W ettbew erb zur Erlangung von Entwürfen 

für die A usgestaltung des Raumes des H ochaltares der 
Marien-Kirche zu Landau in der Pfalz wurde der I. Preis 
nicht verteilt und die Preissum m e von 150 000 M. gleich
mäßig an folgende Entw ürfe verliehen: „R egina Angelo- 
rum “ (Verfasser: Heinrich R e n a r d ,  Erzdiözesan-Bau- 
meister in Köln); „M arienaltar“ (Verf.: Anton B a c h m a n  n, 
A rchitekt in München); ..Keine Farbe“ (Verf.: Jos. H e n -

s e l m a n n ,  Bildhauer in München); „H im m elskrone“ (Verf.: 
Reg.-Baum eister Sigm und F r a n z  in A ugsburg); „R osen
k ranz“ (Verf.: Prof. Otto R ü c k e r t .  Maler, und Gg. K ö 11 - 
n e r ,  Bildh. Professor in Mainz, K unstgew erbeschule). _— 

Im Wettbewerb des Kreises Bitburg in der Eifel 
liefen etw a 60 Bewerbungen ein: I. P reise erhielten Ing. 
Ju l. A. G r o s s e  in Dresden und Fachlehrer Fr. V o ß  in 
Krefeld; IT. Preise Ju l. A. G r o s s e  in D resden, Rieh. 
J u n g b a r  in Schönebeck-Elbe, Carl L e v e r e u t z  in 
Cassel, A rchitektin  G ertrud L i n k e  in  D resden und  E m st 
H o f f m a n n  in Bonn. HI. Preise entfielen auf Arch. 
A rtur O t t o  in Kiel, Fachlehrer F. V o ß  in K refeld, Rieh. 
J  u n g b a  r in Schönebeck, A nna U l r i c h  in Hannover, 
Arch. A. W i 11 k e in S tettin , Rieh. R e 11 i g in Magde
burg, Prof. Rob. O r e a n s  in Cassel, Dipl.-Ing. Ernst. 
H o p m a n n  in Bonn, sowie auf die A rchitekten Ludwig 
S t u r m  und Otto G e i g e r  in München. IV. Preise er
rangen zweimal Arch. W . D i e n e r  in Celle, viermal Arch. 
W alter K o s t k a ,  in Berlin, Rieh. J u n g b a r  in Schöne
beck, zweimal A nna U l r i c h  in H annover, dreimal Arch. 
A. S c h a u b a c h  in Cöln, Rieh. R e t t i g  in Magdeburg, 
Arch. L. W a r n i n g  in S trehlitz und A rchitektin Gertrud 
L i n k e  in Dresden. Die P reise sollen im Hinblick auf 
die eingetretene M arkentw ertung erhöht werden. —

Im Wettbewerb Krieger - Denkmal Oberammergau 
liefen 97 E ntw ürfe ein. Der I. P reis w urde nicht verteilt.
II. P reise fielen an die E ntw ürfe des Arch. B ü c h n e r  
mit dem Bildhauer P a n z e r  in München, sowie Bildhauer 
Georg L a n g  in O beram m ergau. HI. P reise  gewannen die 
Entw ürfe des A rchitekten  W illi E r b  und Bildhauers v o n  
H e i d e r , des Bildhauers G a  n g 1 und des Arch. H o c h -  
e d e r m it dem B ildhauer K r o h e r ,  säm tlich  in München. 
IV. Preise w urden verliehen an Entw ürfe des Bildhauers 
Prof. A l b e r t s h o f e r  in München. Arch. B ü c h n e r  
m it B ildhauer P a n z e r  in München, Arch. G ö r z in 
München, Arch. L a l l i n g e r  in München und Bildhauer 
L e c h n e r  in O beram m ergau. —

Wettbewerb Krieger-Denkmal Bad Kissingen. Be 
dem K riegerdenkm al-W ettbew erb ergaben sich folgend* 
Preise: I. und II. P reis B ildhauer S a 1 o m o n in München
III. Preis A rch itek t L i m b r u n n e r - H o h m  in München 
Bildhauer Rudolf K o c h  in N ürnberg  und Felix  S c h l a g  
München, —

P e rs o n a l-N a c h r ic h te n .
Lehrauftrag an der Universität Kiel. Der preußisch

Minister für W issenschaft, K unst und V olksbildung ei 
teilte auf A ntrag  der philosophischen F a k u ltä t der Univei 
s itä t K iel dem Reg.- und B aura t Dr.-Ing. und Dr. phi 
J a n  e c k e  in Schleswig einen L eh rau ftrag  für „G e 
s c h i c h t e  d e r  B a u k  u n  s t“ an der U n iversitä t Kie 
Jänecke  wird sein Amt als Mitglied der R egierung i 
Schleswig beibehalten. —
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