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Die Marienburg.
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' I

e r K a m p f u n d  d ie  K u ltu ra rb e i t 
d e r d eu tsc h e n  O rd e n s r itte r  in  d e r 
d eu tsch en  O stm ark  h a t  a lleze it 
d es V a te r la n d e s  re g s te  T e il
nahm e g e funden . K e in e  E poche 
d e r  d e u tsc h e n  G esch ich te  d er 
frü h e ren  J a h rh u n d e r te  e rz ä h lt so 
p a c k e n d  v o n  g län ze n d en  E rfo l
g en  u n d  sch w eren  O pfern , zu 
g le ich  v o n  h e ld e n h a fte r  G röße, 

trag isch em  S tu rz  u n d  zäh e r A rb e it  des W ied e rau f
baues. D i e s e  w e c h s e l n d e n  G e s c h i c k e
v o n  f e s s e l n d e m  R e i z  s p i e g e l n  s i c h  
g l e i c h s a m  i n  d e r  M a r i e n  b ü r g  w i e d e r .

D er in  A k k o n  in  S y rien  im  J a h r  1192 g e s tif te te  
O rden  d e r  „ B r ü d e r  v o m  d e u t s c h e n  H a u s e “ 
e rw a rb  s ich  d u rch  K a m p fe sm u t u n d  h in g eb en d e  
S iechenpflege  schne ll A n seh en  u n te r  den  K reu z fah re rn  
und  e rfu h r in fo lge  se in e r tre u la n d sm ä n n isc h e n  H a ltu n g  
b ev o rzu g te  F ö rd e ru n g  v o n  se ite n  d e r  d e u tsc h e n  K aiser. 
E n tsch e id en d  a b e r  w a r fü r se in e  Z u k u n ft, d aß  d e r  
H ochm eister H e r m a n n  v o n  S a l z a  d ie  G rü n d u n g  
d e r d eu tsch en  N o rd  o s tm a rk e n  zu r A u fg ab e  des d e u t
schen  O rdens m ach te .

A n d e r O stsee zw isch en  W eic h se l u n d  N iem en 
w aren  d ie  d e r  b a ltis c h e n  V ö lk e rg ru p p e  an g eh ö ren d en  
P reu ß en  ansässig , w e lch e  d e r  w e s tw ä r ts  d rä n g e n d e n  
S lavenw elle  w id e rs ta n d e n , zu g le ich  a b e r C h ris ten tu m  
u n d  K u ltu r  h a r tn ä c k ig  z u rü ck w iesen  u n d  sch ließ lich  
ih ren  B ed rängern , d en  P o len , in  d e re n  e igenem  L an d  
so  g efäh rlich  w u rd en , d a ß  d ie se  beim  d eu tsch en  R it te r 
o rd en , a ls dem  V o rk ä m p fe r  g eg en  d ie  U n g läu b ig en , 
H ilfe  su ch ten .

Im  J a h r  1230 b e g a n n e n  d ie  R it te r , n ach d em  d e r 
O rden  se ine  R ech te  g e g e n ü b e r  P o len  u n d  dem  d e u t
schen  K a ise r  v e r tra g lic h  s o rg fä lt ig  g e s ic h e rt h a tte , 
u n te r  dem  L a n d m e is te r  H e r m a n n  B a  1 k  d ie  E r 
o b e ru n g  P reu ß en s . V on  dem  je tz ig e n  T h o rn  aus. dem  
W asse rw eg  lä n g s  d e r  W e ic h se l u n d  H aff fo lgend , 
d ra n g e n  sie  s to ß w e ise  v o r , s ic h e r te n  s ich  S c h r i t t  fü r 
S c h r itt  d u rc h  B u rg e n b a u  u n d  w u ß te n  je d e n  A u fs tan d  
m it z äh e r A u sd a u e r  zu  u n te rd rü c k e n , b is  d a s  L an d

n ach  5 0 jäh rig em  K am p f u n te rw o rfen  u n d  zu einer 
O rden sp ro v in z  g em ach t w e rd en  k o n n te .

Dem  b lu tig en  S ieg  ab e r fo lg te  fried liche  G ew in
nung . D ie B u rg en  w u rd en  S itze  g eo rd n e te r V erw a l
tu n g  u nd  u n te r  ih rem  S chu tz  b a u te n  d eu tsch e  A n 
sied le r neue  H eim sitze . A ls e ine solche W eh rb u rg  und 
P f la n z s tä tte  d eu tsch en  W esen s e n ts ta n d  in  d e r W ildn is 
d e r L a n d sc h a ft P o m esan ien  um  1270 die C o m t u r e i  
M a r i e n b u r g .  Ih re  A u fg ab e  w a r  d ie  S ich e ru n g  d e r 
V e rb in d u n g ss tra ß e  zw ischen dem  süd lich  gelegenen  
C u lm erlan d  in  den  H affgauen , sow ie d ie  V erw a ltu n g  
der N ied e ru n g en  zw ischen  N o g a t im d  W eichsel. Sie 
b e s ta n d  aus einem  fü r e inen  R itte rk o n v e n t e in g e rich 
te te n  H aus, dem  je tz ig en  H ochschloß, w elches a u s 
g e s ta t te t  w a r m it g e räu m ig e r K ape lle , m it R em tern  
und  G em ächern  d e r  C o n v en tsh e rren  u n d  m it w eiten  
G ew ölben fü r M annschaften  , u n d  V o rrä te , g e d rä n g t 
um  einen  hallen u m g eb en en  Hof. ein  zum K a s te ll g e 
w an d e lte s  K lo s te r d a rs te llen d . A ußen  bew eh rten  das 
H aus U m gänge, M auern  u n d  G räben , u nd  an  d er T o r
se ite  sch ü tz te  eine V orbu rg , w elche W irtsch a ftsh äu se r, 
W e rk s tä t te n  u nd  S ta llu n g en  um faß te . Ä hnliche B u r
g en  e n ts ta n d e n  dam als  in  P reu ß en  in  g rö ß e re r Zahl.

So w u rd e  im  13. J a h rh u n d e r t  d ie  L rh e im a t d er 
G erm an en  an  d e r u n te re n  W eichse l zum  zw eitenm al 
von  D eu tsch en  e ingenom m en u n d  b esied e lt. Zu B eg inn  
des 14. J a h rh u n d e r ts  s t ie g  d e r  O rd e n ss ta a t ab e r zu u n 
g e a h n te r  H öhe u n d  M acht. A ls  im  J a h r  1309 die H e r
zoge v on  P om m ere llen  a u ss ta rb en , g e la n g  es dem  
O rden , h ie r fe s ten  F u ß  zu  fassen  u n d  so  d en  u n m itte l
b a ren  A n sch lu ß  an  D eu tsch lan d  zu  gew innen . J e tz t  
besaß  d e r O rden  ein  fe s tu m rissen es L a n d  n ach  R ech t 
u n d  V e rd ie n s t ohne R e c h tsk rä n k u n g  g eg en ü b e r P o len , 
das e ine  A n w a rtsc h a f t au f den  u n m itte lb a re n  A n 
sch luß  an  das M eer n ie  besessen  h a t.

* A ls m it A k k o n s F a ll das E n d e  des R e iches von  
Je ru sa le m  b esieg e lt w ar, u n d  d ie  R it te ro rd e n  d o r t  e n t
beh rlich  w u rd en , re t te te n  den  d eu ts c h e n  O rden  seine 
A u fg ab en  im  N o rd o sten  des R eiches. D o rth in  v e rle g te  
d e r  H o chm eis te r S ieg fried  v o n  F e u c h t w a n g e n  
1309, d. h. also im  J a h r  d e r  E rw e rb u n g  P om m ere llen s,
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netes Zins- un d  R echenw esen  fü llte , ohne m erk lichen  
D ruck  a u f  das L an d , d ie  O rdenskassen . U nerm eßlich  
sch ä tz te  m an  a lsb a ld  des O rdens R eich tum , sp r ic h w ö rt
lich  w a r d ie  W eishe it d er H e rren  in  P reu ß en , u n ü b e r
w ind lich  g a lt  ih r S ch w ert u n d  d e r  R u f d er ho ch m eiste r
lich en  P ra c h t lo c k te  F ü rs ten  u n d  V ö lker herbei. 
D i e s e s  G l a n z e s  M i t t e l p u n k t  w u r d e  d i e

K ap e lle  u n d  d ie  H e rr ic h tu n g  d e r  frü h e re n  V o rb u rg  zu 
Z w ecken  des h o ch m eiste rlich en  H o fs ta a te s . D er H o ch 
m eis te r D ie trich  v . A l t e n b u r g  (1335— 1341) e r 
w e ite r te  die K ap e lle  zu r S c h lo ß k irch e  S t. M arien , b a u te  
den  S ch loß tu rm  u n d  d ie  N o g a tb rü c k e  u n d  fü g te  e in en  
s ta rk e n  R in g  v on  M auern  u n d  T ü rm e n  um  S ch lo ß  u n d  
S tad t.

die R eg ie rung  nach  P reu ß en  u nd  w äh lte  die M arien
b u rg  als O rdens-H aup thaus. D as O rdensgeb ie t re ich te  
nunm ehr von der O der bis zum F inn ischen  M eerbusen. 
Im L and  h e rrsch ten  m uste rhafte  O rdnung  u nd  w eise 
H aushaltung . D as L an d v o lk  b ra c h te  d ie  re ichen  E r 
zeugnisse  seiner A rb e it zu M ark t, d ie  S täd te  b lüh ten , 
u n te rs tü tz t von  der H ansa, auf, u nd  ein w ohlgeord-

M a r i e n b u r g ,  in  d e ren  w e iten  R em te rn  sich  das

reiC1 „ Ä " ie5 * ' » n te r d en  H o ch m eis te rn  
W e r n e  v  0  r s e i  n (1 3 2 4 -1 3 3 0 )  u n d  L u th e , vo n  
R r a u n  s c h w e i g  (1331— 1335) ein  au fw ä n d ig e r  
A usbau  des H ochsch losses, die G rü n d u n g  d e r  H och- 
m eisterlichon  G ru ftk ap e lle  S t. A nna u n te r  d e r  M anen -
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U n te r  W in r ic h  v . K n  i p  r o d e  (1352— 1383), in 
d e r B lü te z e it d e s  O rdens, e rs tra h l te  vom  C hor d e r  
K irche, d ie  g o ld sch im m ern d e  M adonna , u n d  u n te r  
seinem  N a c h fo lg e r  K o n ra d  v . J u n g i n g e n  (1393 b is 
1405) e rh o b  s ich  d e r  w u c h tig e  H o c h m e is te rp a la s t ü b e r 
den  h e lle n  S tro m . In  ho h en  H a llen  s c h r itte n  d ie  G e
s ta lte n  a u se r le se n e r  R it te rb rü d e r , an  d es  M eisters H of 
fand  s in n ig e  K u n s t  e ine  b e re itw illig e  P f le g e s tä t te  und 
festliches G e p rä n g e  em p fin g  d ie  s ta u n e n d e n  G äste ; in  
den V o rb u rg e n  lä rm te  d a s  G e trieb e  d e r  W e rk s tä t te n , 
w ogte v e rw ir re n d e r  V e rk e h r frem d e r H än d le r und 
fah ren d er G esellen .

D och  u n v e rh o ff t w a n d e lte  sich  d iese  H e rrlich k e it 
in K rieg sn o t u n d  E le n d . In  d e r  V ö l k e r s c h l a c h t  
v o n  T a n n e n b e r g ,  am  15. J u l i  1410, e r la g  d er 
Orden d e r  p o ln isc h -lita u isc h e n  Ü b e rm ach t; d e r  H och 
m eister U lrich  v . Ju n g in g e n  u n d  d ie  B lü te  d eu tsch e r 
R itte r d e c k te n  d as  S c h la c h tfe ld  u n d  d e r  O rd e n ss ta a t 
lag zu des S ieg ers  F ü ß en . N och  e inm al z e rsch e llt zw ar 
des F e indes S ieg es lau f a n  dem  H e ld en m u t des Com- 
tu rs  v on  S chw eiz, s p ä te re n  H o ch m eis te rs  H e in rich  von  
Plauen, der die M a rie n b u rg  u n te r  den  sch w ie rig s ten  
V erhältnissen v e r te id ig t  u n d  d en  P o le n k ö n ig  f lu c h t
artig  von ihren  M auern  u n d  a u s  dem  L a n d e  d rä n g t;  
aber seine O rd en sb rü d e r s e tz te n  in  K le in m u t u n d  E n g 
herz igkeit ihn und  se in e  w e itb lic k e n d e n  P lä n e  b e ise ite  
und beschw oren M iß trau en  u n d  W id e rs ta n d  g eg en  die 
eigene R egierung h e rau f , u n d  d ie  s tä d te re ic h e n  b lü h en 
den  W eichsellande lie fe r te n  s ich  in  b lin d em  H aß  gegen  
den Orden den  P o len  aus. N u r eine  S ta d t  W e s t
preußens, M a r i e n b u r g ,  h a t  d am a ls  zu r d eu tsch en  
H errschaft g eh a lten  u n d  d re i  J a h r e  la n g  in  schw erer 
B elagerung u n d  m it dem  B lu to p fe r  d e r  v o rn eh m sten  
Bürger die d eu tsch e  E h re  g e re t te t  (1460).

D er O rden  m u ß te  sich  fo r ta n  a u f  d as  treu g eb lieb en e  
O stpreußen  zu rückz iehen , u n d  a ls a u ch  h ie r  die p o l
nische G efahr h e ra n d rä n g te , r e t te te  H o ch m eis te r 
A l b  r e c h t  das D eu tsch tum  d e r  O stm ark en  im  J a h r  
1525 d u rc h  A nsch luß  a n  B ra n d en b u rg . W es tp reu ß en  
ab e r blieb  300 J a h re  po ln isch , un d  b a ld  b ra c h te n  
W illk ü r, M ißw irtschaft u n d  K rieg sn o t d as  L a n d  in  tiefe  
V erarm ung .

D ie M arienburg , n u n  ein k ö n ig lich -p o ln isch es 
Schloß, b o t ein A bbild  v on  d e r  Z eiten  U n g u n st. N ach 
lässig k e iten  u n d  P lü n d e ru n g en , Z e rs tö ru n g e n  d u rch  
W ette r, B litz  un d  B ran d  tru g e n  zu ih rem  a llm äh lich en  
bek lag en sw erten  V erfa ll bei, in dem  sie  s ich  befand , 
als F ried rich  H . 1772 das L a n d  fü r  P re u ß e n  z u rü c k 
gew ann. D es G roßen  K ö n ig s  S o rg e  zu r H eb u n g  d er 
S ta d t M arienbu rg  w u rd e  fre ilich  dem  S ch loß  zu n äch st 
verderb lich . Im  ehem aligen  H o c h m e is te r-P a la s t w u rd e  
eine W eb erk o lo n ie  e in g e r ic h te t u n d  d a s  H o ch sch lo ß  zu 
e iner K ase rn e  u m gew andelt. S ch lim m er n o ch  w irk te n  
30 J a h re  sp ä te r  d ie  U m bau ten  zu e inem  K rieg sm ag az in . 
Im M ittelsch loß  w a r d ie  Z e rs tö ru n g  fa s t  b is  zum  g ro ß en  
R itte rsaa l v o rg ed ru n g en , a ls  M ax -von S c h e n k e n -  
d o r f f ’ s A u fru f d ie  E n trü s tu n g  ü b e r  d a s  u n se lig e  
B eginnen w ach  rie f  u n d  be i B eh ö rd en  w ie be i d e r  B e
vö lk e ru n g  eine U m kehr v e ra n la ß te . G le ich ze itig  m ach te

V e rm isc h te s .
Die monarchistischen Embleme des G ebäudes des D eut

schen Reichstages in Berlin sind recht zahlreich, zahlreicher, 
als es an manchen Stellen für die künstlerische W irkung 
gut ist. Trotzdem wäre ein Eingriff h ier n ich t zu v eran t
worten. Auf sozialdem okratischen A ntrag  hin hatte  die 
Ausschmückungs-Kommission des D eutschen R eichstages 
ein Sachverständigen-G utachten über die B eseitigung des 
Denkm ales K aiser Wilhelm I. in der W andelhalle und die 
E ntfernung m onarchistischer Embleme an den A ußen
fronten des Reichstags-G ebäudes eingefordert. Das G ut
achten is t von Bildhauer Prof. Dr. Hugo L e d e r e r .  
S tädtbaurat Dr. Ludwig H o f f m a n n .  R eichskunstw art 
R e d s 1 o b  und O berregierungsrat G r o ß  e rs ta tte t worden. 
Es kommt zu dem Schluß, daß es dem G eist des E rbauers 
und des R eichstags-Palastes w idersprechen und die Ge- 

,r. Samtwirkung des B audenkm ales beein träch tigen  w ürde, 
wenn man an einzelnen S tellen m onarchistische Embleme, 
die Kronen und dergleichen entfernen und durch andere, 
künstlerisch w eniger geeignete ersetzen w ürde. Das D enk
mal K aiser W ilhelms I. in der Mitte der R otunde beein

sich  e in e  W ü rd ig u n g  d e r  M arien b u rg  a ls  B au d en k m al 
d u rc h  ö rtlich e  S tu d ien  zu  d em  G i l l y - F r i c k ’schen 
M o num en ta lw erk  b em erk b a r, b is  d a s  W ie d e rh e rs te l
lu ngs-U n ternehm en  u n te r  dem  O b e rp rä s id en ten  von 
S c h ö n  g le ich  n ach  den  F re ih e itsk rie g e n  seine e rs te  
bedeu tsam e  E n tw ic k lu n g  e rfuh r, u n te r s tü tz t  v on  dem  
k u n s ts in n ig e n  K ro n p rin zen  F rie d ric h  W ilhelm . D ie 
dam als  d u rch g e fü h rte  In s ta n d se tz u n g  d es  H ochm eister- 
P a la s te s  is t e ine  T a t, w elche bei d en  m äß igen  M itte ln  
und  b e i d e r  dam als  au f so lchem  G eb ie t n och  ge
rin g en  E rfa h ru n g  m it B ew u n d eru n g  e rfü llen  m uß. An 
d iese  e rs ten  E rfo lg e  sch lossen  sich  w e ite re  B e
s tre b u n g e n  an . 1850 sch rieb  d e r e rs te  S taa tsk o n se r- ' 
v a to r  v . Q u a s t  se ine  g ru n d le g e n d e n  B au fo rschungen  
ü b e r d ie  M arienburg , b is u n te r  K a ise r W ilhelm  I. u n te r  
L e itu n g  des dam alig en  R eg ie ru n g sb au m eis te rs  S t e i n 
b r e c h t  1882 m it d er W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e s  
H o c h s c h l o s s e s  d e r e rs te  b ed eu tsam e  A n fan g  g e 
m ach t w e rd e n  k o n n te .

Z u erst flössen  d ie  B aa m itte l n u r  sp ä rlich , fü r 
S ch loßk irche  u n d  N o rd k re u z g a n g  s ta n d e n  n u r 118 000 
M ark  zu r V e rfü g u n g ; doch  b a ld  w u rd e  d em , U n te r
neh m en  d u rch  das E in tre te n  des K ro n p rin zen  F ried rich  
W ilhelm  u n d  des p reuß . L a n d ta g e s  u n te r  leb h a fte r  B e
fü rw o rtu n g  des d am alig en  F in an zm in iste rs  S c h o lz  eine 
G e ld lo tte r ie  e rsch lossen , um  ihm  e in e  v o n  jäh rlich en  
E ta tsb ew illig u n g en  u n ab h än g ig e  gedeih liche  E n tw ic k 
lu n g  zu  s ichern . N un  b eg an n  eine z ie lbew ußte , du rch  
F o rsch u n g s- u n d  S am m lungs-E rgebn isse  g rü n d lich  
v o rb e re ite te  u n d  d u rc h  d en  v e rd ien s tv o llen  M arien
b u rg -V ere in  u n te r s tü tz te  A rb e it am  H ochschloß , dessen 
W ied e rh e rs te llu n g  im  J a h r  1896 v o llen d e t w urde .

E in e  e rw e ite rte , d a s  M itte lsch loß  u n d  die V o r
b u rg en  b e rü ck s ich tig en d e  A u ffassu n g  b ra c h te  dann  
K a ise r  W ilhelm  II. in  den  H e rs te llu n g sp lan : Jä h r lic h  
zum  F rü h ja h r  u n d  H e rb s t k e h r te  e r  zu r B esich tigung  
d e r B a u fo rtsc h ritte  in  d e r  B u rg  ein u n d  sch a ffte  ih r 
d u rc h  ze itw e ise  H o fh a ltu n g  w ied e r G lanz u n d  ö ffen t
liche  B ed eu tu n g . 1902 fe ie rte  m an  d ie  V o llendung  des 
H ochsch losses m it d e r W eihe d er S ch loßk irche  und 
se itd e m  h a t  d ie se r ä lte s te  u n d  m a rk a n te s te  B au, e feu 
u m sp o n n en  u n d  v o n  stim m ungsvo llen  G ä rten  um geben , 
m it se inem  ra g e n d e n  T u rm  als W ah rze ich en  der L ande  
se in en  P la tz  im H erzen  d e r  B ev ö lk e ru n g  gefunden .

Im  J a h r  1896 g in g  die H e rs te llu n g sa rb e it au f das 
M itte lsch loß  ü b e r u n d  k am  1910 zum  v o rläu fig e n  A b
sch luß . N u r d e r  H o ch m e is te r-P a la s t feh lte  n o ch  als 
S ch lußste in  in  den  g ro ß en  L in ien  des B ildes d e r gew al
tig en  B u rg an lag e . D azw ischen  w u rd e  au ch  d en  A usbau  
d e r  V o rb u rg en  in  A n g riff genom m en. 1910 jä h r te n  
sieh zum  500. M al d ie  T ag e  d e r B e lag e ru n g  d e r  Ma
rie n b u rg  n ach  d e r  S ch lach t be i T a n n e n b e rg  u n d  d er 
R e ttu n g  d e r B u rg  u n d  des D eu tsch tum s im  O sten  durch  
H ein rich  v o n  P lau en . W ied e r zog  1914 die m osko- 
w itische  G efah r h e rau f; doch ein n eu er H eld  e rs tan d  
d en  D eu tsch en  u n d  ein zw eites, nun  sieg re iches, 
T a n n e n b e rg  re t te te  d ie  M arienbu rg  u n d  den  g rö ß ten  
T e il des d eu tsch en  O stens. —

(F o rtse tzu n g  fo lg t.)

trächtiffe allerdings den freien Durchblick und den vollen 
G enuß" der A rchitektur, sowie die R aum w irkung der 
W andelhalle. Seine V ersetzung an eine andere Stelle des 
Hauses werde einer besseren Raum w irkung zu Gute kom 
men. Als geeigneten Platz für eine andere A ufstellung 
schlägt das G utachten das Treppenpodest in der E ingangs
halle ̂ des P ortals n  vor, das bisher schon m it M onumental- 
standbildern früherer deutscher K önige aus Bronze ge
schm ückt ist. — Die Ausschm ückungs-Komm ission hat sich 
auf G rund des G utachtens aufs Neue m it dem sozialdemo
kratischen  A ntrag  beschäftigt. Man darf nur wünschen, 
daß die Hinweise des G utachtens Beachtung finden. K unst
w erke sollten n ich t zum G egenstand politischer Handlun- 
gen gem acht werden. In  Paris  sind alle StaatsumTväl- 
zungen an den B auten aus der Königs- und der K aiserzeit 
schonungsvoll vorüber gegangen. —

Am erikanischer Naturschutz. In den V ereinigten S taaten  
von N ord-A m erika bestehen gegenw ärtig  17 sogenannte 
N a t u r p a r k s .  Der erste w ar der um 1870 in Angriff ge
nomm ene Y ellow stone-Park. Bis 1890 folgten Yosemite- 
P a ik  in K alifornien und G lacier-Park. Eine der jüngeren
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Anlagen ist der Rockey M ountain-Park m it einem Flächen
inhalt von 64 000 lla. Die allgemeine Anteilnahme an der 
Vermehrung solcher Schutzwerke in den letzten zehn J a h 
ren ist der unermüdlichen Aneifdrung der öffentlichen 
Meinung durch S. T. M a t h e r  zu verdanken. Seit 1913 
wurden nicht weniger als fünf neue N aturparks geschaffen. 
Der Besuch ist seitdem von 250 000 auf etw a eine Million 
Personen gestiegen. Die meisten dieser Parks liegen im 
W esten des Landes: ihr Besuch erfordert unter Umständen 
große Reisen. Volksbelustigungen aller A rt finden statt. 
Gasthöfe und Zeltlager ermöglichen die Übernachtung. — 
Es verdient bem erkt zu werden, daß außer den für den 
Volksbesuch planmäßig eingerichteten N aturparks zahl
reiche andere amerikanische Landschaftsstrecken als 
N aturdenkm äler unter gesetzlichen Schutz gestellt sind.

Eine internationale Städtebau-Ausstellung in Gothen- 
burg (Schweden) ist für den H erbst 1923 aus Anlaß einer 
städtischen Gedenkfeier geplant. Bei der freundlichen 
Stellung, welche die Schweden im Allgemeinen uns gegen
über einnehmen, war es selbstverständlich, daß D eutsch
land bei den Einladungen und Vorbereitungen nicht über
gangen wurde. Den deutschen Ausstellern, die man in 
großer Zahl erw artet, sollen anscheinend sogar bevorzugte 
Räume angewiesen werden. Leider mag es einigermaßen 
zweifelhaft sein, ob diese E rw artung angesichts der fast 
unbesieglicben V aluta-Schwierigkeiten und der sehr hohen 
Transportkosten nicht doch getäuscht werde. — Mit der 
Ausstellung soll, wie verlautet, auch eine A rt von in ter
nationalem S t ä d t e b a u -  K o n g r e ß  verbunden werden, 
an welchem. Deutschland hoffentlich durch zahlreiche V er
treter teilnehmen wird. — J. St.

Von der staatlichen Wohnungsfürsorge in England. 
In England wie bei uns muß das staatliche Eingreifen in 
den W ohnungsbau mit öffentlichen Geldmitteln sieh 
manchen Tadel gefallen lassen, w ährend anderseits auch die 
A nerkennung nicht fehlt. A l w y n  L l o y d  hat im „könig
lichen Institu t der britischen A rchitekten“ über diesen Ge
genstand vor Kurzem einen bem erkensw erten V ortrag  ge
halten, der die Sachlage unparteiisch darzulegen scheint,

Gegenüber ungünstigen Vorkommnissen und Ergeb
nissen sollte man nicht die ganz ungewöhnlichen Bedin
gungen vergessen, unter welchen die Menge der H äuser e r
rich tet' wurden, und nicht die beträchtlichen Verbesse
rungen übersehen, die trotz aller Schwierigkeiten erzielt 
worden sind. Die Vorwürfe richten sich vorw iegend gegen 
die finanzielle Gebahrung, gegen die U nlösbarkeit der Auf
gabe durch staatliche H ergabe von Geldern und gegen die 
starke Baukosten-Steigerung, die der Regierung zur Last 
gelegt wird. Aber w ar es zu vermeiden, daß bei der gleich
zeitigen starken T ätigkeit in Industriebauten der den Be
darf nicht einmal deckende Bau so vieler W ohnhäuser die 
Preise auftrieb? Von 1919 bis 1921 stiegen die Baukosten 
einer einfachen Arbeiterwohnung, die vor dem Krieg 
250 Pfund betrugen, bis auf 1000 Pfund. Die Regierung 
hat dann ihr Verfahren geändert, und heute kostet ein 
solches Haus nur mehr 400, in kleineren Abmessungen 
350 Pfund. Aber w ar es nicht selbst bei den hohen Preisen 
besser, zu bauen, als die Hände in den Schoß zu legen? 
Die Privatunternehm ung ohne Geldzuschüsse des Staates 
w ar damals ganz außer Stande, sich zu betätigen. Selbst 
je tz t bei einem Drittel des Kostenaufwandes beschränkt 
sich die private Unternehmung hauptsächlich auf den Bau 
kleiner oder m ittlerer Landhäuser, sei es zum Eigengebrauch, 
zum Verkauf oder zur Vermietung, be tritt aber wenig das 
Feld der eigentlichen Arbeiterwohnungen, die für nicht 
mehr als wöchentlich 10 Schilling verm ietet werden sollen. 
So muß es als eine ansehnliche Leistung des S taates an
erkannt werden, daß un ter seiner Mitwirkung, wenn auch 
mit sehr hohen Kosten, mehr als 200 000 W ohnhäuser für 
die arbeitenden Klassen entstanden sind.

Gleichzeitig aber sind beträchtliche Fortschritte  ge
macht worden. Die Häuser, früher 60 bis 100 auf einem 
Hektar, sind und werden heute viel weiträum iger angelegt, 
da die Häuserzahl auf 12 bis 10 herabgem indert ist: der 
Bau der Straßen is t wesentlich vervollkommnet, die Lage 
der neuen Siedelungen is t besser gewählt als früher, die 
Bebauungspläne sind besser durchdacht, auch für Grün
flächen wird gesorgt. Die Breite der Häuschen is t von 
etw a 4 bis 5 m auf 6 bis 8 m gesteigert worden, für 
Licht und Luft w ird vorsichtiger gesorgt, jedes Haus en t
hält in der Regel drei, selten nur zwei Schlafkammern. 
Die äußere G estaltung der H äuser is t gefälliger: m eh r als 
früher bem erkt man die künstlerische T ätigkeit des A rchi
tekten. In zwei Punkten ist die Obrigkeit indes dem Spar- 
trieb wohl zu weit gefolgt: in der Anlage schm aler K äst
chen bis zu 2,4 m Breite, und in der m angelhaften bau
lichen K onstruktion vieler H äuser nach alter und neuer 
Art.
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Auch die gem einnützigen Bauvereine (Public Utility 
Societies) verdienen A nerkennung; sie haben m it s taa t
licher U nterstützung eine lebhafte T ä tig k e it entw ickelt in 
W elwvn G arden City, in Guildford, Swanpool, Margam, 
Shrew'sburg, Bournville, Cardiff, B arry  und anderen Orten.

Die Ergebnisse in England sind hiernach von den 
unseri°’en nicht w esentlich verschieden: neben manchem 
Schatten viel Licht. Und wie bei uns, so w ird auch in 
England die R ückkehr zu der w ieder zu belebenden Privat- 
unternehm ung immer m ehr als das einzige Mittel empfohlen, 
das den Bedarf an W ohnungen dauernd decken kann. Über 
den besten W eg zu dieser W iederbelebung zerbricht man 
sich dort wie hier die Köpfe. — J . S t  ü  b b e n.

Die Ausstellung des Staatlichen Bauhauses in Weimar 
findet von Mitte Ju li bis Ende Septem ber 1923 sta tt. Der 
Termin für die Eröffnung der A usstellung und außerdem 
für die besondere Bauhaus-W oche wird dem nächst bekannt 
gegeben. —

W e ttb e w e rb e .
Wettbewerb Freiheits-Denkmal Trujillo in Peru. Über

die D urchführung dieses W ettbew erbes gehen uns vom 
peruanischen K onsul, H errn P. G. P  a  u 1 e t  in Dresden, 
noch einige bem erkensw erte M itteilungen zu. Nach den 
letzten N achrichten über den W ettbew erb stellte  sich her
aus, daß der Entw urf des B ildhauers Edm und M o e i l  e r  
in Dresden, obwohl sehr verdienstlich, doch viel bestritten 
wurde, bevor er endgültig  gew ählt w urde. In einer Mit
teilung, die^ der P räfek t von Trujillo, M. Molina D e t r e -  
a n o , dem ' K onsulat von P eru  in D resden sandte, wird 
gesagt, w arum  der Entw urf eines deutschen Bildhauers 
gew ählt wurde. Es haben an diesem W ettbew erb etwa 
200 Bildhauer teilgenom men; un ter diesen w aren die 
D eutschen m it 50 K ünstlern  vertre ten , von  welchen 20 
auch Modelle einsendeten, die jedoch unglücklicherweise 
vollkommen zertrüm m ert nach Trujillo kam en. Die Ab
stim mung über die Preisauszeichnung der Entw ürfe dauerte 
zwei Tage. W ährend des ersten  Tages w aren die Stimmen 
geteilt: ein Teil w ar für den E ntw urf Moellers, der andere 
für den eines großen spanischen B ildhauers. Am Abend 
des ersten  Tages aber w urden in den angesehensten  Zeit
schriften Trujillos A rtikel veröffentlicht, die über die 
Größe deutscher A rbeit sprachen. Das hatte  auf die P re is
richter einen großen Eindruck gem acht, und der Entw urf 
Edm und Moellers w urde gew ählt. Außerdem  stand  noch 
ein anderer deutscher E ntw urf in F rage, derjenige von 
Dr. W. B. L a n g  e. Die E ntscheidung des P reisgerich tes 
m achte einen großen E indruck in ganz A m erika, weil die 
B ildhauer N ord-Amerikas an diesem W ettbew erb auch te il
genommen hatten. Die P reisrich ter w urden telegraphisch 
beglückw ünscht für die glückliche W ahl eines deutschen 
Denkmalgs, welches, in alle Zeitungen aufgenom m en, einen 
großen Erfolg hatte. Es is t bem erkensw ert, daß dieses das 
erste deutsche D enkm al an der ganzen K üste  des Stillen 
Ozeans ist,

„D eutschland“, fügt der P rä fek t seinem Schreiben h in
zu, „muß sehr zufrieden m it dem Erfolg eines seiner Söhne 
sein. Dieser W ettbew erb ist der größte von  den bis je tz t 
in beiden Amerikas durchgeführten gewesen, und die 
deutschen Bildhauer haben ihren Erfolg v erd ien t n ich t nur 
durch die begeisterte Teilnahm e an  dem W ettbew erb, son
dern auch durch eigenartige G estaltung der Entw ürfe. 
Das sieht man am besten im gew ählten E ntw urf, der von 
allen ein G edicht von Linien genann t w ird. Den starken  
E indruck dieses E ntw urfes m achen jedoch n ich t nur die 
Linien, sondern hauptsächlich auch die Ideen, die er zum 
A usdruck bringt.“

Man kann in diesem W ettbew erb den N am en V ictor 
P a c h e k o , des Schriftführers der Ju ry , n ich t unbem erkt 
lassen, der sehr viel P ropaganda in den einflußreichsten 
Zeitungen Perus für die W ahl eines deutschen Entw urfes 
gem acht hat. Ebenso kann m an den P räfek ten , der auch 
V orsitzender der P reisrich ter war, n ich t unbeach tet lassen, 
da er von Anfang an seine B ew underung der deutschen 
Entw ürfe zeigte.

Nach der V eröffentlichung des E rgebnisses des W ett
bewerbes hat der Konsul von P eru  in D resden seitens 
vieler A rchitekten und B ildhauer über die A uswanderungs- 
Möglichkeiten jiach  Peru  A nfragen erhalten . Es soll jedoch 
bem erkt werden, daß das K onsulat von P eru  in Dresden 
sich nur derjenigen A usw anderer annim m t, die ihre Reise 
nach Peru selber bezahlen können und Mittel zur Ver
fügung haben, um ¡n Peru  unabhängig  zu sein. —

Inhalt : Die Marienburg. — Vermischtes. — W ettbewerbe. —
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