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Haus Phoeben in Osthavelland.
A rc h ite k t P ro f. W . B ü n  i n  g  , B erlin . (H ierzu  15 A bbildungen .)

Be im  a l tm ä r k is c h e n  D o rfe  P h o e b e n  a n  d e r  H a v e l  
w a r  e in e  g ro ß e  Z ie g e le i d e r  In f la t io n  zu m  O p fe r 
g e fa lle n . E in  w ü s te r  S c h u t tp la tz  v o ll  Z ie g e l

b ro c k e n  u n d  D a c h p a p p fe tz e n  b lie b  z u rü c k . D ie  
A rb e i te rk a s e rn e  m it  k le in e m  W o h n h a u s  w a re n  n o t 
d ü r f t ig  a ls  W ir ts c h a f t s g e b ä u d e  fü r  d ie  z u g e h ö r ig e n  
300 M o rg en  A c k e r  u n d  W ie se  h e r g e r ic h te t .  E in e  t r o s t 
lose  W ü s te  in m it te n  e in e r  re iz v o lle n  W ie s e n la n d s c h a f t ,  
d ie , d u rc h  sc h ö n e  B a u m g ru p p e n  u n te rb ro c h e n ,  s ich  
b is zu  d e n  s a n f te n  H ü g e ln  a m  H o r iz o n t  h in z ie h t,  ü b e r 
n a h m  d e r  n e u e  B e s itz e r . E s  g e h ö r te  v ie l  M ut, 
Id e a lism u s  u n d  B lic k  fü r  d a s  W e s e n t lic h e  d a z u , s ich  
h ie r  e in  H e im  zu  s c h a ffe n .

N a c h  d e n  W ü n s c h e n  d e s  B a u h e r rn  s o ll te  e in  w o h n 
lic h e r L a n d s itz  e n ts te h e n ,  d e r  s ic h  u n a u f fä l l ig  in  d ie  
L a n d s c h a f t  e in fü g te ,  im  In n e rn  a lle  B e q u e m lic h k e ite n  
e in es m o d e rn e n  W o h n h a u s e s  v e re in ig te ,  u m  so  d e n  
R a h m e n  fü r  e in  g e se ll ig e s  L a n d le b e n  o h n e  R e p r ä s e n 
ta t io n  zu  b ie te n .

E in e  g e w isse  W e i t lä u f ig k e i t  d e r  g a n z e n  A n la g e  
w a r  d a h e r  g e b o te n ;  m a n  g e iz t  n ic h t  m it  R a u m  u n d  
Z eit, w e n n  m a n  a m  ru h ig e n  L a n d le b e n  in  b e h a g l ic h e r  
R u h e  s ich  e r f re u e n  w ill.

D ie  s e e a r t ig  e rw e i te r te  H a v e l  g r e i f t  m it  d em  z w e i
z a c k ig e n  H a fe n b e c k e n  d e r  f rü h e re n  Z ie g e le i w e i t  in 
d a s  G ru n d s tü c k  e in . D e r  W u n s c h , d a s  W o h n h a u s  m it 
W a s se r  u n d  G a r te n  z u r  E in h e i t  z u sa m m e n z u fa s se n ,

w a r  d e r  H a u p tg e s ic h ts p u n k t ,  u n d  d ie  in  d e r  N ä h e  
s te h e n d e n  a l te n ,  fü r  d ie  W ir t s c h a f t  n o tw e n d ig e n  G e 
b ä u d e  m it  d e n  n e u e n  zu  e in e r  G ru p p e  zu  v e re in ig e n , 
e in  w e i te r e r  s c h w ie r ig e r  P u n k t  d e s  P ro g ra m m s .

S o  e n ts ta n d  n a c h  u n d  n a c h  d ie s e r  s c h e in b a r  w ill
k ü r l ic h e  u n d  z e r r is s e n e  G ru n d r iß  d e r  G e s a m ta n la g e  
(A bb . 3 , S. 842).

D e r  R in g w a ll  f a ß t  d ie  g a n z e  A n la g e  z u sa m m e n . 
E in e  L in d e n a lle  f ü h r t  in  d e n  W o h n h o f , d e r  W o h n - u n d  
W ir ts c h a f ts g e b ä u d e  k l a r  v o n e in a n d e r  t r e n n t ,  u n d , t r o tz 
d e m . a lle  G e b ä u d e  e n g  z u sa m m e n s te h e n , a lle n  L ä rm  
u n d  a lle  B e lä s t ig u n g  d e s  W ir t s c h a f ts g e t r ie b e s  v o m  
W o h n h a u s e  fe rn h ä l t .

D ie  a l te n  H ä u s e r  b ild e n  d e n  K e r n  d e r  W ir t s c h a f t s 
g e b ä u d e , s ie  w u rd e n  d u rc h  Z w is c h e n b a u te n  v e r b u n d e n  
u n d  d u rc h  U m b a u  d e r  D ä c h e r  m it  d e r  g a n z e n  A n la g e  
z u  e in e r  E in h e i t  v e rsc h m o lz e n .

D e r  W o h n h o f  w ird  in  R ic h tu n g  d e r  E in f a h r t  v o n  
d e r  G a ra g e  m it  d e m  T a u b e n h a u s  a b g e s c h lo s s e n  (A bb . 2 , 
S. 842). D ie se r  G ie b e lb a u  is t  a ls  M asse  a n  d e r  K ü c h e  
u n d  d e n  W ir ts c h a f t s g e b ä u d e n  m e h r fa c h  w ie d e rh o lt ,  u m  
d em  la n g g e s t r e c k te n  W o h n h o f  a r c h i te k to n is c h e n  H a l t  
zu  g e b e n . D e r  H a u s tü r  g e g e n ü b e r  f ü h r t  e in  T o rb o g e n  
in  d e n  W ir ts c h a f ts h o f  (A bb . 7, S. 843).

N a c h  d e m  W a s s e r  (A bb . 1, h ie ru n te r )  u n d  G a r te n  
l ie g t  d ie  G ru p p e  d e r  W o h n g e b ä u d e , d e r  z w e is tö c k ig e  
K o p fb a u  f la n k ie r t  d ie  L in d e n a lle e  u n d  ö f fn e t  d ie

A bb. 1. B lick  v o d  d e r H av e l auf H aus P hoeben .
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Abb. 2 (rech ts). 
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Abb. 3. G esam tan lag e  aus d e r  V ogelschau.

F e n s te r  s e in e r  S c h la f-  u n d  W o h n z im m e r  n a c h  S ü d e n  
(A bb . 9, S. 844). D e r  a n sc h lie ß e n d e  M itte lb a u  m it  d em  
H a u p te in g a n g ,  d e r  in  e in e  13 m la n g e  H a lle  fü h r t ,  u m 
s c h l ie ß t  d ie  H a u p tw o h n rä u m e  ( E rd g e s c h o ß g ru n d r iß  
A b b . 4, h ie rü b e r) . E in e  w e ite  T e r ra s s e ,  te i lw e is e  ü b e r 
d a c h t ,  ö f fn e t  s ich  zu m  G a r te n  u n d  W a s s e r  (A bb . 5 u n d  
6, S. 843). Z w ei n ie d r ig e  K ü c h e n f lü g e l  m it  d e m  B o o ts 
h a u s  u m sc h lie ß e n  e in e n  k le in e n  in tim e n  R o s e n g a r te n  
(A bb . 10, S. 844).

A lle  B a u te n  s in d  s c h m u c k lo s  u n d  o h n e  Z ie r r a t ,  
s ie  so lle n  n u r  d u rc h  A b m e ssu n g e n  u n d  h a n d w e rk l ic h  
g u te  A r b e i t  s e lb s tv e r s tä n d l ic h  u n d  a n s p ru c h s lo s  w irk e n . 
S ie  s in d  w e d e r  „ h is to r i s c h “ n o c h  „ m o d e rn “ , n u r  s a c h 
lic h  u n d  g u t  g e b a u t .  A ls  e in z ig e r  S c h m u c k  i s t  d ie  
H a u s tü r  d u rc h  S c h n i tz e re ie n  d e s  B ild h a u e r s  H i tz b e rg e r  
b e re ic h e r t  (A bb. 8, S . 843).

Im  In n e rn  is t  d e r  G r u n d c h a r a k te r  d e r  lä n d lic h e n  
B e h a g l ic h k e it  im  g le ic h e n  S in n e  g e w a h r t .  Z im m er,

K o r r id o re  u n d  T re p p e n h a u s  h a b e n  w o h la b g e w o g e n e  
V e rh ä ltn is s e .  E in  k r ä f t ig e r  T re p p e n p fo s te n ,  e b en fa lls  
v on  H i t z b e r g e r  g e s c h n i tz t  (A bb . 12, S. 845), e in ig e  
K a m in e  m it h a n d w e rk l ic h  g u t  g e sc h m ie d e te m  G e sc h irr  
u n d  K a m in b ö c k e n  v o n  W ilh e lm  P  r  u  s s (A bb. 13, 
S. 855) so w ie  d ie  fa rb ig e  B e h a n d lu n g  d e r  R ä u m e  d u rc h  
d e n  M a le r D  i 11  e b  r  a  n  d  t  z e ig e n  d ie  v e rs tä n d n is v o l le  
M ita rb e it  d e r  K u n s th a n d w e r k e r  d e r  B e r lin e r  K u n s t 
h o c h sc h u le , a n  d e r  B ü n in g  a ls  L e h re r  t ä t ig  is t.

Im  S p e ise z im m e r  i s t  d e r  V e rs u c h  g e m a c h t,  d u rc h  
W a n d m a le re ie n  e in e  fe s t l ic h e  W ir k u n g  zu  e rz ie le n , um  
d e n  R a u m  ü b e r  d a s  N iv e a u  d e r  ü b r ig e n  tä g l ic h  b e 
n u tz te n  h e ra u s z u h e b e n . P ro f .  A d o lf  S t r ü b e ,  e b e n 
fa lls  L e h r e r  a n  d e r  B e r lin e r  K u n s th o c h s c h u le ,  h a t  
u n te r  M ita rb e i t  v o n  F r ä u le in  M a t h  e s  u n d  F r a u  
V o g e l  d e n  R a u m  a u f  b la u g r ü n  g e tö n te n  W ä n d e n  in 
z a r t  a b g e s t im m te n  F a r b e n  a u s g e m a lt .  J ü n g l in g e  u n d  
M ä d c h e n , B lu m e n  u n d  T ie re  s in d  le ic h t  u n d  s c h e in b a r
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Abb. 5. O s tse ite  und  W eg  zum W asser.

Abb. 7. B lick  vom  W ir tsc h a f ts -  zum  W ohnhof. Abb. 8. H a u s tü r  m it B ild h a u e ra rb e it von H i t z b e r g e r .

A rc h ite k t:  P ro fe sso r W . B ü n i n g ,  Berlin.

H aus P h o eb en  in O s th a v e lla n d .

Abb. 6. T e rra s se  m it G ang  zum  R o sen g a rten  u. B ootshaus.

24. Dezember 1927. 843



Abb. 9. S üd se ite  des W ohnhauses.

Abb. 10. H afen  m it B lick  au f den  R o se n g a rte n  zw isch en  W ohnhaus,

K üch en b au  und W ohnhaus.

A rc h ite k t:  P ro fe sso r W . B ü n i n g ,  Berlin .

H aus P h o e b e n  in O s th a v e lla n d .
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A bb. 13. K am in  im  W ohnzim m er. S ch m ied ea rb e iten  von W ilh. P r u s  s.

f lü c h t ig  h in g e w o rfe n  (A b b . 14, S . 846). D u rc h  fe in e  
A b w ä g u n g  d e r  F lä c h e n  u n d  s ic h e re s  A b s e tz e n  d e r  
T ö n e  w ird  d ie  W ir k u n g  d e s  R a u m e s  g e s te ig e r t .  E s  is t  
e in  b e m e r k e n s w e r te s  B e is p ie l  d e s  Z u sa m m e n w irk e n s  
e in e r  a u f  m o d e rn e r  N a tu r a n s c h a u u n g  b e ru h e n d e n  
f re ie n  M a lw e ise  m it  s t r e n g e r  R a u m b ild u n g . D u rc h  d ie  
fe in e n  d u n k e lb r a u n e n  K r e d e n z -  u n d  S i lb e r t is c h e  n a c h  
B ü n in g s  E n tw ü r f e n ,  d ie  u n t e r  d e n  B ild e rn  a n  d en  
W ä n d e n  s te h e n ,  w ird  d e r  E in d r u c k  n o c h  g e h o b e n .

B e i d e r  A n la g e  d e s  G a r te n s ,  d ie  u n t e r  M itw irk u n g  
d e s  G a r te n a r c h i te k te n  W  i e p  k  i n  g  e n ts ta n d ,  w a r  d ie  
sc h w ie r ig e  A u fg a b e  zu  lö se n , d e n  G a r te n  e in e r s e i ts  m it  
d e m  H a u s e  e n g  zu  v e rb in d e n , ih n  a n d e r e r s e i t s  a b e r  
o h n e  B e g re n z u n g  in  d ie  v ö llig  u n k u l t iv ie r t e  F lu ß la n d 
s c h a f t  ü b e rg e h e n  z u  la s se n .

D ie  h ie r  g e fu n d e n e  L ö s u n g  d e r  s c h ö n e n  A u fg a b e  
i s t  in  je d e r  H in s ic h t  v o rb ild l ic h .  —

—  B 1 u  n  c k .  —

24. D ezember 1927. 845



H aus P h o eb en  in O s th a v e .la n d . A rch. P rof. W . B u n i n  g ,  Berlin.
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Eine Feststätte der Leibesübungen.
V on A rch . B. D. A. J .  S e i  f f  e r  t ,  ord . Doz. a. d. D eu tsch en  H ochschule  fü r  L eib esü b u n g en , B erlin .

(H ierzu  7 A bbildungen .)

A n  d e r  G iebelfron t e iner K irch e  d e r  B arock zeit, der 
S ta d tk irc h e  in  B ü ck eb u rg , fa n d  ich au f einer 
S tu d ien w an d e ru n g  v o r  m ehr a ls 30 J .  d ie  In sch rift: 

EXEM PLUM  R EL1G IO N IS NON STRUCTURA E.
D ieses W o rt m ö ch te  ich auch  als M otto setzen  über 

d en  h ie r  in  W o rt u n d  Bild sk izz ierten  B au g ed an k en  zu 
e iner F e s tsp ie la n lag e  fü r ein D eu tsch es O lym pia.

D ie G esch ich te  des F e s tsp ie lg ed an k en s , w ie er sich 
v e rk ö rp e r t  in  F e s te n  d e r  K u ltu rfreu d e , b e g in n t fü r u nser 
W erd en sb ew u ß tse in  ja  m it d e r  T a tsa ch e  d er o lym pischen 
Spiele d e r a lte n  G riechen. W as v o rh e r jem als W irk lich 
k e it  gew o rd en  w a r  a n  B estreb u n g en , e iner d e n  ganzen 
M enschen e rfa ssen d en  F reu d e  a n  seinem  M enschgew orden
sein, se in er K u ltu rfreu d e , A u sd ru ck  zu geben, w ar K u ltus, 
w ar als G o tte sd ie n st em pfunden. D er T anz, d e r  R eigen, 
das fe ie rliche  D a h in sch re iten  d e r V o lksgem einde  in  P ro zes
sionen : d a s  a lles w a rd  m ehr a ls V o rs tu fe  em pfunden, 
se itdem  sich  d e r  G ed an k e  des W ettk am p fes  in den  F e s t
sp ie len  d u rch se tz te . N ach  w ie v o r g ab  d e r K u ltu s d as 
zusam m en h a lten d e  B and  in  d er F ü lle  d e r  W ettk äm p fe , aber 
d e ren  G ru n d trieb , d as b es te  in  E in ze lle is tu n g en  e rs t  einm al 
d u rc h  A n sp an n u n g  d e r  K rä f te  b is zum  Ä ußersten  zu e r
m itte ln , m ach te  n ic h t H a lt v o r den inn eren  K rä f te n  des 
M enschen. L e ib esk ö n n en  u n d  M enschenkunst: beide e r
g riff d e r  W e ttk am p fg ed a n k e  g le ichm äß ig  und fü h rte  sie 
u n te r  dem  G ed an k en  d e r E h rfu rc h t v o r d en  gew altigen  
K rä f te n  u n d  M ächten  d es W erd en s  zur h ö ch sten  H arm onie, 
zum  h ö c h sten  A u sd ru ck  d e r K u ltu rfreu d e .

D er R ö m er W esen  w a r  n ic h t fäh ig , d iesen  unw äg b aren  
K u ltu rseg en  zu e rfassen , es h ie lt sich m ehr am  m aterie ll 
e rk en n b a ren  E rg eb n is , u n d  in  seinem  M achtbereich  zerfiel 
in fo lge  d ieser U n fäh ig k e it d ie  im  G riechen tum  sich tb a r g e 
m ach te  h ö ch ste  H arm o n ie  w ied er in  L eistu n g sfäch e r. D er 
B eru fsa th le t, d e r  G lad ia to r, e rsch ien  d en  M enschenm assen 
des Im perium s in te re s sa n te r  als d e r  in a ller L eistu n g  vo r 
dem  G ed an k en b ild e  d e r H arm onie  E h rfü rch tig e .

D iese r W id e rs tre it  im M enschenw esen w ied erh o lt sich 
au ch  in  u n se re r  Z eit, n u r  m it dem  U ntersch ied , d a ß  das, 
w as im  R ö m erim perium  V e rg an g e n h e it w ar, w as den 
M enschen d e r  rö m isch en  W eltw irtsch a ft E rin n e ru n g  an eine 
e n t s c h w u n d e n e  H arm o n ie  w ar, d ie M enschen d es 
je tz t  w e rd en d en  W irtsch afts im p eriu m s k ap ita lis tisch -so z ia 
lis tisc h e r P rä g u n g  w en ig sten s d o rt a ls eine  V o rs te llu n g  des 
W erd en s n e u e r  K u ltu rfreu d e  bew eg t, wo n a tio n a le s  L eben 
n ied erg eb ro ch en  is t  u n d  zu r A u frich tu n g  seines besten  
K ö nnens s treb t.

D iese  E rk en n tn isse  w a ren  es, d ie  m ich in  d e r  auf 
W u n sch  d e s  H e rrn  Dr. D iem  vom  D R  A. fü r L eib es
ü b u n g en  v e rfa ß te n  F e s tsc h r if t  zu r e rsten  D eu tsch en  T ag u n g  
fü r K ö rp e re rz ieh u n g  1924, S p ie lp lä tze  u n d  F estsp ie lp lä tze* ), 
zu fo lg en d en  A u sfü h ru n g en  v e ran laß te n :

„M an h a t  bekann tlich  in den K reisen  d e r  Feinde und Be- 
nö rg ler d er Sportbew egung d ie  alte  verrufene Losung: B rot und

*) W e id m a n n sc h e  B u ch h a n d lu n g  B e r lin . —

Spiele! w ieder hergeholt, aus dem Schlagw örterschatz d er J a h r 
tausende, um die F reude an Sportfesten überhaup t zu v er
dächtigen. Diese K ritike r vergessen es g ar zu leicht und  zu 
gern, daß zwischen einem ,F est‘ und einer .Schaustellung* ein 
großer U nterschied is t. D ie Losung: B rot und Spiele! w ird ge
kennzeichnet durch den H eißhunger und die Gier nach Schau
stellungen, niem als aber h a t sie ein w irkliches F est, h a t sie
w irkliche Festesfreude treffen können.

U nterliegen nun die V orführungen und A ustragungen 
m oderner Sportkäm pfe ganz und gar n ich t der Gefahr, über
wiegend schaustellerisch w irken zu können? — K ann m an sie 
gar n ich t so gestalten , daß sie hauptsächlich Z erstreuung bieten 
und in V erbindung m it dem Reiz und K itzel des R ekordw esens
völlig dem verfallen, w as das W ort: B ro t und Spiele! k en n 
zeichnen will? — Sagen w ir es ruhig: m an kann  es, w enn auch 
die Jug en d  unserer Sportbew egung die befürchte ten  W irkungen 
noch n ich t gezeigt ha t.

A nderseits, was zunächst den B aukünstler angeht: kann 
m an n icht in der A nlage des Festraum es schon einem gänzlich 
am usischen, einem von allen guten Festge istern  gem iedenen V er
lauf der V orführungen in hohem Maße entgegenw irken?

Solche E rw ägungen führen zu der E rkenn tn is: der F estraum  
muß einen Festkernp latz  haben, eine festliche Mitte als Sammel
p unkt des In teresses aller Festteilnehm er!

An das Motiv des F estkernp latzes im großen Freilich traum e 
des antiken T heaters muß angeknüpft, d ieses Motiv muß, wenn 
auch in anderer, den anderen Bedürfnissen entsprechender Form , 
herübergenom m en w erden in den Raum  des Festspielstadions. 
Und zur W eihe ihrer F este m uß der reinen N atürlichkeit der 
Leibesübungen die K unst zu Hilfe kommen, d ie dem L eibe un 
m itte lbarer en tspring t als jede andere: die des Gesanges, der 
Musik.

W as anders m acht denn das W esen eines F estes aus, als 
der Zusam m enklang, ja, in A ugenblicken höchster Erhebung, 
d er Zusam m enzw ang aller Teilnehm er? W as anders als die 
,Belastung* aller Teilnehm er m it E rinnerungen an  solchen Zu
sam m enzwang w eit über die F estesstunden  hinaus in das All
tagsleben hinein?

öffentliohe ath letische K äm pfe sind Schaustellungen und 
unterliegen der Gefahr, dem Sehaustellungsw esen ganz und gar 
zu verfallen, um so mehr, je  m ehr sie in allerhand am usischen 
R eizungen, besonders im Rekordw esen, ausschließlich das ihnen 
W esensverw andte suchen und  finden. D er V erlauf einer V er
ansta ltung , in der, aus der Absicht heraus, m öglichst w enig Zeit
verlu st zu haben, ein W ettkam pf sich  eilfertig  an den anderen  
schließt, befördert diesen Verfall an  das n ack te  S chaustellungs
w esen außerordentlich.

Dem gegenüber g ilt es zunächst, die A ufeinanderfolge der 
W ettkäm pfe zu akzentu ieren , einen R hythm us von Vorspiel 
(Einm ärsche), F estak t, W ettkäm pfen und A usklang hinein
zubringen in den  V erlauf des Festes. U nd dazu hilft n ichts 
besser als die K unst des Rhythm us und der Melodie: d ie Musik.

R hythm us und Melodie sind B etonungskünste. .Betonung* 
im höchsten  Sinne is t S inngebung für das Gesam tleben. Solche 
Sinngebung trag en  auch die Leibesübungen in sich; im Feste  ist 
sie zu steigern  zur F ernw irkung in den A lltag hinein und alles, 
w as von ihrem  höchsten  Sinn ablenkt, ist diesen F esten  fe rn 
zuhalten.

Also T a k t und Rhythm us im V erlauf, in d er Zeiteinteilung 
und Z eitausnutzung des Festes sei das E rste . D er Raum  des 
F estes erm ögliche sie, weise auf sie  hin, fordere sie, rufe sie 
hervor durch sein Da-Sein.

Abb. 1. M odell für e in e  U m g es ta ltu n g  d es B e rlin er S tad io n s  du rch  H inzunahm e d er R a d ren n b ah n .
T ie fe r le g u n g  d e r  A rena, V e rb re ite ru n g  des A m p h ith ea te rs  n ach  un ten .
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Gewiß, der Raum  allein kann aus Schaustellungen keine 
F este  m achen. Aber er kann  auch den Schaustellungen ein m ehr 
oder m inder festliches G epräge geben, von sich aus. E r soll zu 
seinem T eil Festesstim m ungen n ich t nu r n icht erschw eren, 
sondern  durch seinen einfach-klaren O rganism us sie bei allen 
Festteilnehm ern verbre iten .

und ganz anders G eist ist als im F rondienst des Argum entieren«. 
Man h a t der H erkunft der K u ltu r  aus allen m öglichen Quellen 
nachgespürt — ihre G eburt aus dem G eiste des Spiels h a t man 
in den S innenreizungen des S chaustellungsw esens ganz vergessen.

Und doch w ird aus dem G eiste des Spiels viel ursprüng
licher K u ltu r als aus F u rc h t und aus Lob und T adel spiel-

Dabei ist hervorzuheben, daß  die sportlich-turnerische Zweck
m äßigkeit der Anlage n icht vernach lässig t w erden darf. Es darf 
n ich t vergessen w erden, daß  es sich um F e s ts tä tte n  für Leibes
übungen handelt.

W as der argum entierende Geist, m an m öchte sagen der 
A uch-Geist, in unserer Zeit entzw eite, das können  die Bew egungs
und A usdrucks- und W ettkam pffreuden des Leibes w ieder 
zusam m enführen. W o das geschieht, da erkennen w ir d ie halb 
(wenn n ich t g a r  ganz) vergessene W ahrheit w ieder, daß  im 
F estsp iel schöpferische F reude spielen will, in der viel mehr
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feindlicher fan a tis ie rte r G eister. ,W eid e t wie die K inder!“ 
Man h a t im K opfschütteln  über diese H eilandsm ahnung wohl oft 
g a r  n ich t bem erkt, daß  sie n ich t lau te t: w erdet w ieder K inder! 
Nein, so Unm ögliches v e rlan g t sie gewiß nicht. W ohl aber: 
L ern t spielen in Eurem  W issensstand, w ie das K ind in dem seinen, 
dann m erk t Ihr, sp ü rt und fühlt, w as U rsprünglichkeit ist. W as 
da  die Probe des gesta ltenden  Spiels n icht e r träg t, dem dürft 
Ihr g e tro st m it M ißtrauen begegnen.

Zum Beispiel der Lehre: alle Menschen sind gleich! — Das 
kann m an, so wie es in u rsprünglicher E rkenn tn is aufrichtig
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gem eint ist, w ohl gelten  lassen, aber im Spiel m erk t m an bald 
und ohne jede G ehässigkeit, daß  die G leichheit vor der V er
w endung aufhört. Gleich zu verw enden, gleich in ihrem Können 
sind die M enschen keinesfalls. T ritt  m an in die W erkpraxis 
ein, ohne daß  diese E insicht festes W issen gew orden ist, nur 
erfü llt von einem unm otiv ierten  G leichheitsbew ußtsein, so 
kom m en die E nttäuschungen , über die m an so leicht die F reude 
verliert, die so leicht unsoziale Em pfindungen hinterlassen.

Nein, das Spiel, das F est, ist keine kindische Sache im 
sozialen Leben. Man flüch tet sich da  wohl, wie F aust, in Spiel-

In  V ölkern, in deren  sozialem Leben d iese N otw endigkeit 
n icht m ehr em pfunden w ird, die in E rw erbsgier festesscheu 
gew orden sind, w eil F es ttag e  die E rw erbszeit schm älern, s tirb t 
das U rsprüngliche. D as Sekundäre, die In teressen , die 
Beziehungen, überw uchern d a  des sozialen Lebens Beseelung, 
und  seine Zersetzung findet immer w eniger W iderstand. W er 
will es leugnen, daß  w ir sehr w eit auf diesem W ege fo rt
geschritten  sind im F ortschrittsw ahn  der im m er vollkom m eneren 
„R ationalis ierung“ der w irtschaftlichen  In teressen?

Also: F este  tu n  uns no t, ob wir auch glauben, keine
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un lust h in te r die M einung: ich b;n zu alt, um n u r zu spielen. 
Aber w er, in aller W elt, e rw arte t denn je, daß  m an n u r spielen 
solle? W ohl ab e r  se i das Spiel, das F est, eine notw endige, n o t
w endende U n terbrechung  der W erk tä tig k e it, dam it n ich t v e r
gessen w erde, w as no tw endend  ist, v o r allem  anderen  Fühlung 
zu halten  m it dem  U rsprünglichen. _ .

Es ° lb t ja M enschen, die das in sich selbst \ i e l  le ich ter 
verm ögen als' andere, die ein Spiel der L ebenskräfte  gestalten  
können  in sich se lbst: die ursprüng lichen  K ünstler. So selten 
d iese sind oder sich durchsetzen  können, so sehr is t es no tig  
in einer K u ltu rgem einschaft, daß  jedem  M enschen ein H auch 
des K ü n stle rg e is tes  und  K ünstle rsinnes nahegebrach t w ird, aller 
A lltagsgew öhnung  zum T ro tze.

24. D e z e m b e r  1927.

U rsache zu haben, F este  zu feiern. W ir haben sie, die N o t des 
Lebens leh rt uns, die U r-Sachen alles sozialen Lebens w ieder 
zu sehen. Und wo F este  notw endig  sind, sind es auch F estsp iel
s tä tte n  und  V orschläge für ihre G esta ltung .“

A m  E n d e  d ieses A ufsa tzes w ird  noch  d a rau f h in 
g ew iesen , daß  in  d e n  h ier in B e tra ch t k o m m enden  F e s t
sp ie len  d a s  g esp ro ch en e  W o rt d e r  g ro ß en  A bm essungen  
des F estsp ie lrau m es w eg en  an  B ed eu tu n g  e in b ü ß t, d aß  
a b e r g ew altig e  H ym nen  ih n en  W eihe  geb en  u n d  ih ren  S inn  
d e u te n  w erden . Zum S chlüsse  w ird  d a n n  n och  g e sa g t: 

„Daß die Akustik der großen Stadionräume für feierlichen 
Gesang eine ausgezeichnete ist, hat uns besonders das Ein
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w eihungsfest des Stockholm er S tadions enviesen, wo bei der 
E röffnung der olym pischen Spiele von 1912 von den Zuschauern 
m itgesungene Choräle eine h inreißende W irkung auf alle Fest- 
teilnehm er hatten . Auch im D eutschen S tadion is t ähnliches 
schon erprobt, und so m öge dann  zum Schluß d er W unsch aus
gesprochen w erden, daß  bald w eitere  V ersuche dazu führen, 
den Stil des F estes zu finden, das uns in unserer V olksnot noch 
m ehr n o ttu t, als irgendeinem  anderen  V olke.“

H e rr Dr. D iem  b e g rü ß te  in einem  N ach w o rte  zu d ieser 
F e s tsc h rif t d en  h ie r au sg esp ro ch en en  F e s tsp ie lg ed an k en  
seh r a ls e ine  Beihilfe, um , wie e r sch reib t,

„den  Pöbel, wo er sich als G eldverdiener oder Z uschauer 
des Sports bem ächtig t hat, zurückzuschlagen und auch die edlen 
G ebildeten noch zu gew innen, die ihm heute vielfach fernstehen.“

A ber w ie s te h t es um  das Z u rü ck sch lag en  und  
v o r allem : w ie s te h t es heu te  um d ie  W illen sak tiv itä t d e r 
v o n  H errn  Dr. D iem  ins A uge g e faß ten  „ed len  G eb ilde ten“ 
in  a llen  D ingen  des sozialen  L ebens?  M an d a rf  wohl, ohne 
W idersp ruch  zu finden, sagen, d a ß  d e r  F estsp ie lg ed an k e , 
d e r  in V erb indung  m it den W ettk äm p fen  d e r L eibes
ü b ungen  se ine  V erw irk lich u n g  su ch t, d iese r  n och  im m er 
n ich t w en ig er fe rn e  s te h t w ie  n u r  jem als zuvor. Und 
ganz gew iß  n ich t n u r  d e s M angels an  M itteln  w egen.

E ine  neue  V eran lassu n g , ih n  w ied er aufzunehm en, b o t 
sich  m ir n ach  m einer T ren n u n g  vom  DRA . fü r L eibes
übungen  d u rch  d e n  A u ftrag  des d e rze itig en  H erausgebers 
des H andbuches d e r  A rc h ite k tu r, P ro f. S tubbe  in B rau n 
schweig*), d en  zur Zeit in  D ru ck  befind lichen  B and: 
„A nlagen fü r Sport u nd  Spiel“ d ieses S am m elw erkes zu 
b earb e iten . F ü r d ieses B uch sind  die h ier m itg e te ilten  
Sk izzen  geschaffen , und  m it ihnen  m öchte  ich auch  v o r 
allem  d e r K lä ru n g  d es F estsp ie lg ed an k en s d ienen . D essen  
baukund liche  U n terlagen  und seine A n k länge  in so 
m anchem  inzw ischen e n ts tan d en en  „S tad io n “ w erden  im 
„H andbuche“ e ingehender besprochen . V ielle icht b ed arf 
es ü b e rh au p t e iner a llgem einen N eu erfassung  d er S te llung  
des W illens im W erden , um den  u n g eh eu ren  B ild u n g s tro tt, 
in dem  w ir u n s noch im m er so v ie lfä ltig  gefan g en  und  
befangen  finden, zum F estsp ie lg ed an k en  h in  in B ew egung 
zu setzen, ehe m an der V erw irk lichung  n ä h e r tre te n  w ird.

Man w ird  zur A bw eisung d ieses G edankens auch  
gew iß  au f d en  g ro ß en  B auaufw and  h inw eisen , d e r  zur 
A u sführung  so lcher A nlagen  n ö tig  w erde, und  dazu  sagen : 
„ Ja , w enn  P a rk e r  G ilbert u n d  Dr. S ch ach t n ic h t w ä ren !“ 
Zu d ieser S e ite  d e r  F estsp ie lfrag e  k an n  m an n u r sagen : 
A lles, w as n ich t „n o tw en d ig “ ist, is t  nach  unserem  N ieder- 
b m ch  gew iß noch v ie l m ehr V ersch w en d u n g  als jem als 
sonst; in  d iesen  D ingen en tsch e id e t ab er le tz te n  E ndes 
h eu te  m ehr als so n st das V olk  in seinem  V erlan g en  n ach  
seinem  Schicksal, d . h. n ach  allem , v o n  dem  es g laub t, 
daß  es i h m  n o ttu t  u n d  d a s  ihm  d a n n  zum  S ch icksal 
w ird. E rin n e rn  w ir uns dazu  da ran , d aß  für den  U m bau 
d e r  B erliner O per Sum m en ausg eg eb en  w erden , d e ren  
H öhe d ie  B au k o sten  d e r  h ier v o rg esch lag en en  F estsp ie l
an lage  noch n ich t einm al zu e rre ich en  b rau ch en , so d a rf  
m an sich jedenfalls  n ich t d u rc h  d en  H inblick  au f die B au 
k o ste n  schon  von  dem  A ussp rechen  d ieses B aug ed an k en s 
ab h a lten  lassen! A uch P a rk e r  G ilbert und  Dr. S ch ach t 
w erden  d ie  W eish e it kennen , d ie  L en au s M ephisto allen 
R eg ie ren d en  w idm et:

„V erküm m ert ste ts, d o c h  n i e  z u  s c h a r f ,
Dem Volk den sinnlichen B edarf!“
Und d a ß  d ie  S inne v o r  allem  d e r  M usen bedürfen , 

das w ird  sich, tro tz  allem  G ew o h n h e its tro tt, dem  w ir v e r 
fa llen  sind, w ohl doch den  H au p tb es tan d te ilen  unse res 
V olkes n ich t lange  m eh r v e rh eim lichen  lassen . Z ur 
K o s ten frag e  m uß jedenfalls  e rw äh n t w erden , d aß  d ie  F ra g e  
so lcher F estsp ie lan lag en , w ie  sie h ie r e rs tre b t w erden , 
n ich t, w ie es in d e r A ra un se res  S tad io n b au s, d ie  u rsp rü n g 
lich eine solche des S p o rtp la tzb au s sein sollte , w ohl 
ge legen tlich  g eschah , als e ine  F ra g e  d er p ro d u k tiv e n  
E rw erb slo sen fü rso rg e, sozusagen  nebenbei m it ab g etan  
w erden  kan n . H ier m uß schließlich  u n se r gan zes V olk  
sagen, w as es will, w ohin  es sein W erd en  rich ten  m öchte , 
w ie es sein S ch icksal w ählen  will. Solche F rag en  w erden  
in ihrem  W esen  n ich t von  F in a n zk o n tro lle u ren  b e a n t
w o rte t. —

W enn m an  sich, um dem  G ed an k en g an g  eines B uches 
zu genügen , d ie  A ufgabe ste llt, e ine  F estsp ie lan lag e  d a r
zustellen , für die die U n te rlag e  e ines schon  üblichen, 
g ew o h n ten  F e s tv o rg a n g es  noch fehlt, so m uß m an sich 
R au m b edürfn isse  v o rs te llen  und  F e stv o rg ä n g e , d ie dem  
e rs treb ten  F este  am m eisten  nahekom m en. W enngleich  
nun auch  d as e rs treb te  F e s t  e inen  d u rc h au s  d eu tsch -v o lk - 
lichen  n a tio n a le n  C h a ra k te r  gew innen  m uß, so w ird  d ieser 
C h a rak te r , w ie d ie D inge nun  einm al liegen , a lle r W ah r
sch e in lichkeit nach  sich bei uns doch  e rs t au s einem  zu
n ä ch s t ins In te rn a tio n a le  s treb en d en  W ollen  en tfa lten .

*) V er la g  J . M. G eb h ard t, L e ip z ig . —

A nders au sg e d rü c k t: D eu tsch lan d  w ird  w ohl e rs t als
G astg eb er das B edürfn is k en n en le rn en , ein  fü r se in  W ollen  
c h a ra k te ris tisch e s , a lso  ein in seinem  G epräge  d eu tsch es 
F e s t zu g e s ta lten . D iese G e leg en h eit w ird  a b e r  v ie lle ich t 
eh er kom m en, als m an  d e n k t, näm lich  bei d en  e rs ten  in te r
n a tio n a len  o lym pischen  Spielen , zu  den en  D eu tsch land  
n ach  R äu m u n g  d es le tz te n  noch  frem de B esa tzung  
e rtra g en d e n  S tü ck es D eu tsch en  R e ich sb o d en s ein laden  
w ird. Ü berleg t m an  doch  in d e n  zu stän d ig en  K re isen  
n ich t e rs t  heu te , wie m an  d a s  D eu tsche  S ta d io n  für d iesen  
Z w eck am  b e s ten  h e rric h te t.

D iese H e rric h tu n g  h a t  ab er se ine  g ro ß en  Schw ierig 
k e iten . D ie no tw en d ig e  E rh ö h u n g  der Z uschauerzah l, also 
zugleich  d ie  B ese itig u n g  d es je tz t  b esteh en d en  M ißverhält
n isses zw ischen  einem , d e r % km lan g en  R ad ren n b ah n  
zuliebe v ie l zu groß , v o r  allem  v iel zu  lan g  ge ra ten en  
K am pfp la tz  zu einem  v iel zu k leinen , n u r w ie  eine Um
säum ung  d e s  K am p fp la tzes w irk en d en  Z uschauerraum  
(vgl. den  L ag ep lan  Abb. 2, S. 848), k ö n n te  m an  zw ar 
le ich t e rre ich en  d u rc h  H erau sn ah m e  d e r  R adren n b ah n . 
T ie ferleg u n g  d e r  A ren a  und  V e rb re ite ru n g  d es A m phi
th ea te rs  nach  u n te n  hin. e tw a  w ie es m eine fü r die 
A u sste llung  V o lk sk ra f t 1925 m odellie rte  S tud ie , Abb. 1, 
S. 847, d a rs te llt, ab e r d am it w ird  m an  noch lan g e  n ich t den 
B edürfn issen  in te rn a tio n a le r  Spiele g e rech t w erden . Selbst 
w enn alle  in F ra g e  kom m enden  R äu m lich k e iten  d e r in
zw ischen  fe rtig  g ew o rd en en  G ebäude d e r H ochschule  für 
L eibesübungen  m it h e ran g ezo g en  w ürden , so w ürden  doch 
noch so v ie le rle i R au m b ed ü rfn isse  sich m elden, d ie  den 
W unsch reg e  m achen  w ü rden , in u n m itte lb a re r  N ähe der 
F e s ts tä tte  das R en n b ah n g e län d e  um  d a s  S tad io n  herum  
irgendw ie in  A n sp ru ch  zu  nehm en.

Da n u n  d er G edanke  m eines B uches d ie  D arste llung  
e iner F e s tsp ie la n lag e  g ro ß en  S tiles fo rd erte , habe  ich m ir 
je tz t  die A ufgabe g este llt, ein d eu tsch es O lym pia-Stadion 
w en ig sten s in  Sk izzen  v o r A ugen  zu führen , zu dem  die 
B auste lle  a u ß e rh a lb  des R en n b ah n g e län d es lieg t. H ierfür 
b ie te t  sich ein au ß ero rd e n tlich  g ü n stig  gelegenes, fa s t  ganz 
w ag erech te s  G elände  an  in  d e r  N ähe des S tad io n s und  der 
H ochschu le  fü r L eibesübungen , u n d  zw ar an  d e r  Stelle 
d e r  H eers traß e , wo d iese  d ie  B iegung  nach  rech ts , h in 
u n te r  zum S tö ß en see  m ach t. (Vgl. L agep lan .) W ürde  
diesem  G edanken  n ä h e r  g e tre te n , so w ü rd e  m an die neue 
F e stsp ie la n lag e  o hne  jed e  B esch rän k u n g en  d e r  B austelle  
e rric h te n  k ö n n en  u n d  d a s  v o rh a n d en e  S tad io n  w ürde, in 
u n v e rä n d e rte r  G e sta lt d u rch  eine T u n n eld u rch q u eru n g  des 
R en n b ah n g e län d es m it d e r  H ochschu le  (S portfo rum ) v e r
bunden , als „H o ch sch u lstad io n “ w e ite r  d en  id ea len  Zielen 
p ra k tisc h  und  v o lle n d e t schön  d ien en  können , fü r die es 
n ach  den  P lä n en  O tto  M archs e rb a u t w o rd en  ist. A uch bei 
d e n  g ro ß en  in te rn a tio n a le n  S p ielen  k ö n n te  es noch zur 
E n tla s tu n g  de r neu en  F estsp ie lan lag e  herangezogen  
w erden , z. B. beim  A u s trag en  d e r  V oren tsch e id u n g en  im 
L aufen, S p ringen , Schw im m en und  W erfen ; auch  das 
B estehenb leiben  d e r R a d ren n b a h n  w ü rd e  sich  d a n n  als von 
g roßem  N u tzen  erw eisen . —

So v ie l zu r V o r g e s c h i c h t e  und  zum  V erstän d n is  
d es R au m b ed ü rfn isses , d a s  zur A n fe rtig u n g  d e r  v o rlieg en 
d e n  M odellstudie füh rte . „E xem plum  relig ion is, non 
s tru c tu ra e “ se tz te  ich als M otto ü b e r d iese  S tudie. W ie 
d ie D inge  n u n  e inm al liegen  bei uns, w ird , um so w eniger 
in  a b se h b a re r Z eit e in e r p ra k tisc h en  V erw irk lich u n g  des 
F estsp ie lg ed an k en s  n a h e g e tre te n  w erd en  kan n , d ieser 
G edanke  um  so m eh r d e s B eispiels d e r  G esinnung, des 
G laubens b edürfen , um  sich  en tfa lten  zu können. W ie 
bald  d an n  ein W andel d e r  A n sch au u n g  kom m t, so d a ß  ein 
F e s t d e r  K u ltu rfreu d e  im R ahm en  u n se re r sozialen  und  
n a tio n a len  V erb u n d en h e it, u n se re r  S p rach - und  V o lks
g em einschaft, n ich t m ehr a ls e tw as F re m d artig e s  abgelehn t, 
so n d ern  a u s  u n se rs  V olkes W esen h e it h e rau s  g e fo rd e rt 
w ird , m uß d ie  Z u k u n ft leh ren . —

Z ur E rlä u te ru n g  d e r Sk izzen  (Abb. 3— 7, S. 851) b rau ch t 
nach  dem  G esag ten  n ich t v ie l h inzugefüg t zu w erden. 
G esag t w e rd en  m uß noch, u n te r  H inw eis au f d en  G ru n d 
riß  Abb. 3, S. 849, d aß  das A m p h ith ea te r in 5 0 m T iefe 
d ie  in d er L än g sach se  180 m, in d e r  Q uerachse  112,50m 
m essende K am p fb ah n  u m g ib t und 50 000 S itzp lä tze  b iete t. 
D iese Z u sch au erzah l zu v e rm eh ren , is t n u r e ine  K o s te n 
frage. D ie C h o rtrib ü n e  für m u sik a lisch e  und  gesangliche  
E rö ffn u n g s- u n d  ev tl. S ch lu ß ak te  b ie te t R aum  fü r ein 
O rch este r v o n  300 M usikern  und  fü r e tw a 1000 Sänger. 
D ie beiden  Ü bungs- und  A u fm arsch p lä tze  sind  a ls „P la tz  
d e r D eu tsch en “ u n d  a ls „P la tz  d e r N a tio n en “ g e d ac h t und 
h ab en  jed e r eine g ro ß e  H alle , d ie  g e räu m ig  g en u g  ist, um 
b estim m te  V o ren tsch e id u n g en  in  ih r au ch  u n ab h än g ig  von  
W itte ru n g ssch w an k u n g e n  a u s tra g e n  zu können . D iesen 
H allen  g eg en ü b e r l ie g t an  jedem  d e r  P lä tze  ein g roßes 
L o g ie rh au s . Zw ischen den  H allen  is t  d e r  große, m it
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Abb. 4—7. M odellstud ie  d e r  F e s ta p ie ls tä tte  von versch iedenen  
S ta n d p u n k te n  nach  V orsch lägen  des V erfa sse rs .

ed e ls te r  P la s t ik  zu sch m ü ck en d e  E h ren h o f an g eo rd n e t mit, 
dem  g ro ß e n  P fe ile rp o rta l am E in tr i t t  von  d er G ro ß s tad t 
h e r  u n d  dem  k le in en  P fe ile rp o rta l a ls E in tr i t t  in  das 
S ch w im m erstad io n . D ie T rib ü n en  an  d e r  Schw im m bahn 
k ö n n en  bis au f e tw a  10 000 P lä tz e  au sg ed eh n t w erden . So 
w ie sie sk iz z ie rt sind , fassen  sie zusam m en  etw a 6000 bis 
7000 P e rso n en . V om  S ch w im m erstad io n  aus s te llt  sich 
d ie  C h o rtr ib ü n e  a ls  m ehrg esch o ssig es V e rw altu n g sg eb äu d e  
d a r  ü b e r dem  sich  ein  k u p p e lg e k rö n te r  F e s tsa a l e rh eb t für 
d ie  S itzu n g en  d e r n a tio n a len  und in te rn a tio n a le n  V erbände  
u nd  K o m itees. D ie  b e id en  g ro ß en  T ü rm e  u n d  d e r C horbau  
so llen  au ch  d ie  F e rn w irk u n g  d e r A n lage  gew äh rle is ten . 
D aß  fü r d ie  R ä u m e  in  den  T ürm en  sich bald  eine V er
w en d u n g  (G esch äftsräu m e, A u sste llu n g ssä le , Sch lafsäle  
usw .) fin d en  w ü rde , b ra u c h t im Z e ita lte r  g ro ß s tä d tisc h e r  
H o ch h äu ser w ohl k au m  noch  g e sa g t zu  w erden . Sow eit 
d ie  R äu m e  u n te r  den  a n s te ig en d e n  S itzen  d er A ren a  der 
B e lic h tu n g  w eg en  a u sg e b a u t w erd en  k ö n n en , m uß es 
g esch eh en  a ls U m kleide-, W asch - und  B ad eräu m e, W ohn- 
säle, E rfr isc h u n g srä u m e  u. a, m. A uch  fü r u n en tb eh rlich e  
V e rk a u fs lä d e n  u n d  A u sste llu n g en  f in d e t sich  in den

schm alen  B a u tra k ten  an  den  A ufm arsch p lä tzen  Ramm 
genug . D ie W ag e n an fa h rt lä ß t  sich au f d e r  zugr. g e leg ten  
B au ste lle  so regeln , daß  die H eers traß e  die A u ffah rt und 
von  dem  1000 bis 1200 A utom obile  fassen d en  W ag en p la tz  
h e r d ie S ta llupönen-, K ran z- und  L yck a llee  bis zum  B ah n 
hof H eers traß e  den  R ü ck w eg  b ie ten . Vgl. L ag ep lan .

Z ur F ra g e  d e r A k u s tik  sei noch b em erk t, daß  die 
a k u stisch  e rp ro b te  A nlage d es S to ck h o lm er S tad io n s in 
d ieser M odellstudie v o rb ild lich  w ar fü r d ie  sch a lld eck e l
a rtig e , die Schallw ellen  im R au m  zu sam m enfassende  
R an d ü b erd eck u n g  bei fre ib le ib en d er M itte. A uch d ie  
C h o rtrib ü n e  h a t  einen g ro ß en  S challdeckel e rh a lten . F ü r 
F ä lle  s tä rk e re r , auf d en  C hor g e r ic h te te r  L u fts trö m u n g en  
ist g eg en ü b e r d e r  C ho rtrib ü n e  im S ch eite l d e r  E llip se  ein 
G egenchor v o rzu seh en . D er im G ru n d riß  e in g e trag en e  
„K le in e  C hor“ h a t  in d iesem  F a lle  das O rch este r a u f
zunehm en, w äh ren d  fü r d ie  S än g e r a u f  d en  an sch ließ en d en  
P lä tz e n  d es A m p h ith ea te rs  R aum  gesch affen  w erd en  m uß. 
W en n  k e in  S än g e rch o r m itw irk t, g e n ü g t d e r  „K le in e  C hor“ 
fü r  d as O rch este r, u n d  d ie  C h o rtrib ü n e  k a n n  d an n  Z u
sch au ern  e in g e räu m t w erden . —
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E xem plum  re lig ion is non  s tu c tu rae! —  D as m uß in 
d iesem  - F a lle  au ch  so ge lesen  w erd en : Ohne G e lten d 
m ach u n g  d e r  W erb e k ra f t des G ed an k en s d u rch  se ine  V e r
an sch au lich u n g  w ird  es g ew iß  n iem als B au ten  geben , die 
einem  von  d en  L eibesübungen  au sg eh en d en  n a tio n a len  
F es te  d er K u ltu rfreu d e  eine H e im s ta tt sein  k ö n nen . W as 
h ier v e ran sc h a u lic h t w urde  sei ein B eginnen , dem  bald  
ein B egehren  fo lgen m öge. —  W ir k ö n n en  n ich t?  —  Ja ,  
w as sind w ir denn, w enn  w ir h ier n ich t k ö n n en , ja  n ich t

einm al Wbllen m ögen, um, a lle  U n fre ih e it überw indend , 
zum  K ö n n en  zu g e lan g en ?  —  W aren  n ich t d ie o lym pischen  
K äm pfe W ettk äm p fe  F re ie r  m it F re ien ?  Und so llte  d ieser 
G edanke  n ich t auch  seines W id e rsp ru ch s  m it a llen  hem 
m enden, u n fre i e rh a lten d en  F in a n zk o n tro lle n  H err w erden 
k ö n n en ?

W en n  n ich t, d a n n  m uß e r n u r um  so schneller 
zu r O ffenbarung  d e r g an zen  Sum m e des U nsinns führen, 
in dem  sich a lle  K u ltu rfreu d e  h eu te  v e rfa n g e n  sieh t. —

Aus flandrischen Beguinenhöfen.
V on O b e rb au ra t H a r t w i g ,  B erlin . (H ierzu  8 A bbildungen .)

Wer auf e iner R eise  d u rch  H olland  die W ohnhöfe, 
d ie  so g en an n ten  „H ofjes“ , k e n n en g e le rn t h a t, d an n  
nach  B elgien  kom m t und n ach  ähn lich en  A nlagen  
in den flan d risch en  S tä d te n  such t, w ird  zu n äch st ü ber d as 

F eh len  von  W ohnhöfen  e n ttä u sc h t sein, d ie  sich m it den  
h o lländ ischen  an  P la n m äß ig k e it und  G esch lossenheit m essen 
können. U nd tro tzd em  w ird  m an  in  d e n  belg ischen  W o h n 
höfen, zu d en en  v o r  allem  d ie  „B e g  u  i fl e n  h  ö f e“ g e 
hören, m anches In te re ssa n te  und  m anche  fü r u n se re  Zeit 
b eherz igensw erte  A nreg u n g  finden. E s ist n ich t d e r Zw eck 
d ieses A ufsatzes, eine Ü bersich t und B eschreibung  säm t-

Die B eguinenhöfe  b esteh en  m eist aus einem  von 
g le ich artig en  W o h iu .äu sern  um gebenen  Hof, d e r  d u rch  ein 
von einem  P fö rtn e . b ew ach tes  T or od er T o rg eb äu d e  zu 
g än g lich  ist. Bei g rö ß e re n  A n lagen  w ird  d e r R e s t des 
G ru n d s tü ck s  d u rch  W o h n straß e n  au fg e te ilt, eine A n
o rdnung , die sicli bei h o lländ ischen  W ohnhöfen  ü b erh au p t 
n ich t findet. J e d e r  B eguinenhof h a t seine eigene K apelle  
als M itte lpunk t d e r freien  H offläche und  se inen  eigenen 
B eg räbn isp latz . Bei den’ k le in e ren  A n lagen  w ird  in der 
R egel in g em ein sch aftlich er K ü ch e  und  B äck erei gek o ch t 
und geb ack en  und m eist an  g em ein sch aftlich er T afe l ge-

licher B eguinenhöfe  F lan d ern s  m it e iner g esch ich tlichen  
S ch ilderung  ih rer E n ts te h u n g  und  E n tw ick lu n g  zu geben. 
Ich b rin g e  v ie lm ehr h ie r  n u r zw ei c h a ra k te r is tis c h e  B ei
spiele belg ischer B eguinenhöfe, d ie  in  ih re r  A nlage und  
ih rer A rc h ite k tu r m anches au ch  für un se re  h eu tig en  A n
sch au u n g en  W ertv o lle  b ie ten .

Z ur E rk lä ru n g  des N am ens und  des Z w eckes der 
B eguinenhöfe m öchte  ich  k u rz  F o lgendes v o rau ssch ick en . 
D er w eltliche O rden d e r B eguinen  h a t sich im  12. J a h r 
h u n d e rt in  d en  N ied erlan d en  g eb ild e t u n d  se inen  N am en 
nach einem  der e rs ten  S tifte r, L am b ert d es B eguis oder 
de B eghe, e rh a lten . Die B eguinenhöfe  s ind  u rsp rü n g lich  
d u rch  S ch enkungen  en ts ta n d en  m it d e r  B estim m ung, 
F rau en , d ie, ohne ein K lo s te rg e lü b d e  abzu legen , b e re it 
sind, ein from m es L eben  zu fü h ren  und  sich  d e r A n d ach t 
und  W o h ltä tig k e it zu w idm en, ab g esch lossene  W o h nungen  
zu  g ew ähren . Ä hnliche M ännervere ine  b ild e ten  die 
„B eg h ard en “ (lat.: „B egu in i“). Die B eguinenhöfe, die also 
n ich t zu d en  K lö ste rn  gehören , sind  w äh ren d  der 
R efo rm atio n  n ich t au fgehoben  w orden . T ro tzd em  sind 
d ie  B eguinenhöfe  H ollands im V erlau f d e r Zeit beinahe  
a lle  au sg esto rb en  und  v e rschw unden . N u r in  A m sterdam  
(aus dem  Ja h re  1421) und  in  B red a  (1531) g ib t es n och  
B eguinenhöfe. In  B elgien d ag eg en  b esteh en  d ie  m eisten  
au ch  noch  h eu te . Ich  nenne  d en  g ro ß en  und  d en  k le inen  
B egu inenhof in  G ent u n d  d ie  k le in e re n  A n lagen  in B rügge, 
D enderm onde, K o r try k  u. a.

Abb. 2.

T e ils tü c k  d es H ofes 

m it v e rse tz te n  R e ih en h äu sern .

Abb. 1 (links). G esam tp lan  

des

K le in en  B eguinenhofes in  Gent. 

(1 : 2500.)

speist. E in  P r ie s te r  so rg t fü r d ie  g e is tlich en  B edürfnisse, 
w äh ren d  e in e r „M eisterin“ d ie  L e itu n g  des G anzen obliegt.

E ine d e r  in te re s sa n te s te n  und  g ro ß zü g ig sten  A nlagen 
is t  d e r  k le in e  B e g u i n e n h o f  i n  G e n t  (G rundriß  
Abb. 1, oben). D er g ro ß e  B eguinenhof is t  w ohl um fan g 
re ich er und  h a t  e ine  g rö ß e re  A nzahl W o h n ungen , ist aber 
n ich t so p lan m äß ig  a n g e leg t w ie d e r  k le ine  und  besitz t 
au ch  n ich t a ls Z en trum  des G anzen den g e räum igen  Hof
platz, d e r  d en  k le in en  au sz e ich n e t (Abb. 3, S. 853). D ieser 
m it e in h e itlich e r R asen fläch e  b e le g te  P la tz  w ird  n u r durch  
eine A llee g e te ilt , die au f e inen  E in g an g  d e r se itlich  a n 
g eo rd n e ten  d re isch iffig en  K irch e  zu führt. Um d en  P la tz , 
dessen  räum liche  W irk u n g  an  d ie  d e s g rö ß ten  W ohnhofes, 
des H o fje  v a n  N ieuw koop  im H aag , b e in ah e  h e ran re ich t, 
z iehen  sich d ie  zw eigeschossigen  W o h n h äu ser d e r B eguinen, 
te ils  a ls R e ih e n h äu se r zu sam m en g efaß t, te ils  a ls E inzel
o der D o p p e lh äu ser a n g eo rd n e t. D ieser W echse l in der 
B ebauung  is t  schu ld  d a ran , d a ß  d e r H of n ich t den  g leichen 
m o num en talen  E in d ru c k  erzie lt w ie d e r  H ofje  v an  N ieuw 
ko o p  im H aag . U nd d en n o ch  is t  es h ie r  gelungen , dem  
P la tz  eine äh n lich e  G esch lo ssen h eit zu geben  d u rch  das 
reizvolle  M otiv d e r w eiß  g e k a lk te n  M auer, d ie  den V o r
g a r te n  vom  P la tz e  tre n n t  u n d  in  d e r  d ie  d u rch  H öher
fü h ru n g  d e r  M auer h e rv o rg eh o b en en  E in g än g e  zu den  
e inzelnen  H äu se rn  liegen . D ie w e iß en  g la tte n  sch m u ck 
losen  M auern steh en  in  bew uß tem  G egensatz  zu d en  ro ten  
B ack ste in  w än d en , d ie  m it d e n  hellen  W e rk s te in u m ra h 
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m ungen d e r  F e n s te r  e inen  leb h a ften  A rc h ite k tu rc h a ra k te r  
zeigen. D er G ed an k e  d er von  d er W elt absch ließenden  
M auer h ä n g t  w oh l m it dem  O rdensprinzip  zusam m en, die 
B eguinen v o r  d en  G efah ren  d es L ebens zu schützen . 
D iese hohe w eiße  V o rg a rte n m au e r g ib t au ch  den  S traß en  
das G epräge , d u rch  die d er re s tlich e  T eil des G ru n d stü ck s 
a u fg e te ilt  ist. D ie a n  d er nö rd lich en  G renze sich h in 
z iehende S tra ß e  w ird  zu r V erm eidung  e iner zu g roßen  
L änge in d e r M itte, wo eine schm ale S e iten g asse  auf den

einhe itliche  V o rg a rten m au e r energ isch  zusam m en g eh a lten  
w erden  (Abb. 5, S. 854).

W äh ren d  h ier in  G en t dem  O rden ein v e rh ä ltn ism äß ig  
g roßes G ru n d s tü ck  zur V erfü g u n g  s tan d , so d aß  e ine  
g roßzüg ige  A nlage g eschaffen  w erden  k o n n te , finden  w ir 
beim  B e g u i n e n h o f  i n  B r ü g g e  au f w esen tlich  
k le in e rem  G ru n d stü ck , das an  zwei S e iten  von K an älen  
b eg ren z t w ird, eine m ehr m alerische A n o rdnung  sä m t
licher W ohn h äu ser um einen un reg e lm äß ig en  P la tz  (Abb. 9,

Abb. 3. B lick in  den b au m b estan d en en  H ofp latz .

Abb. 4. D esg l. w ie oben n ach  e in er Z e ich n u n g  des V erfa sse rs . (B lick  7 des P la n s  Abb. 1.)

L irchplatz fü h rt, d u rch  e inen  K n ick  u n terb ro ch en . D iese 
helle  ist in fo lge d e r g e sc h ic k te n  F ü h ru n g  de r V o rg a rten - 
aau e rn  u n d  d e r  v e rse tz te n  S te llu n g  de r R e ih en h äu ser 
on hohem  m ale risch en  R eiz  (Abb. 2, S. 852). D ie lange, 
u r  d u rc h  e inen  E in g a n g  u n te rb ro c h en e  M auer und  die 
uh ige R asen fläch e  v e rsin n b ild lich en  in ü b e rzeu g en d e r 
Veise den  from m en, jedem  w eltlich en  G enuß en tsag en d en  
¡h a ra k te r  des O rdens. E inen  äh n lich en  E in d ru ck  g ib t 
ine  A b b ild u n g  d e r  h in te r  d e r  K irc h e  an  d e r S ü dseite  
es G ru n d s tü c k s  lieg en d en  G eb äu d eg ru p p e  (Abb. 4, oben) 
ow ie e in  B lick  von  dem  fre ien  P la tz  an  d e r  Schelde auf 
ie  v e rsch ie d en  g e s ta lte te n  B eg u in en h äu ser, die d u rch  d ie

S. 855). F ü r  d ie  A n lage  v o n  S e ite n s tra ß en  b o t d a s  G ru n d 
s tü c k  k e in e  M öglichkeit. Ü ber eine B rücke  g e la n g t m an 
zu dem  d u rch  e in en  flach en  G iebel b e to n te n  E in g an g . An 
d er In n en se ite  des E in g an g es e rg eb en  d ie  w eiß  g ek a lk ten , 
m alerisch  g ru p p ie rten  e in g esch o ss ig en  W o h n h äu sch en  ein 
k le in b ü rg erlich es A rc h ite k tu rid y ll v o n  b es tr ick en d em  R eiz 
(Abb. 10, S. 855). L in k e r  H an d  e rh eb t sich d ie  e insch iffige  
K irche. D ie A b tre n n u n g  d e r  H äu se r v o n  d e r  S tra ß e  d u rc h  
V o rg ä rte n  u n d  M auern  feh lt liier in  B rügge , w o d ie  M auer 
nu r a ls B indeg lied  v o n  G eb äu d eg ru p p en  a u f tr i t t .  D ie 
A rc h ite k tu r de r B eg u in en h äu se r in  B rügge  z e ig t e inen  
ru h ig eren , h e rb eren  C h a ra k te r  als in G ent. In  dem  rü c k 
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w ärtigen  b re ite ren  T eil des H ofes g e h t d ie e ingeschossige  
in d ie zw eigeschossige  B auw eise  ü b e r (Abb. 7, S. 855). Die 
E in g än g e  sind  als e inz iger Schm uck  d e r  F a ssad e n  re ich er 
a u sg e s ta tte t  und  w erden  d u rch  ste ile  G iebelau fbau ten  b e ton t. 
Die T ü ren  sind  m it fe in  d u rch g eb ild e ten  O berlich ten  und 
p lastisch  v e rz ie rten  F ü llu n g en  v e rseh e n  (Abb. 8, S. 855).

In  ih re r E in fach h e it und S ach lich k e it is t  d ie  A rch i
te k tu r  d e s B eguinenhofes in  B rü g g e  ein  V orb ild  fü r den  
h eu tig en  B au v o n  S ied lu n g sh äu sern . E s so llte  d e r  Zweck 
d ieses A ufsa tzes sein, au f d en  h erben , fü r n o rd d eu tsch e  
A rc h ite k tu r  sich  v o rzü g lich  e ig n en d en  C h a ra k te r  d ieser 
B eg u in en h äu ser h inzuw eisen . —

Abb. 5. B lick 8 d e s  L a g e p la n s  Abb. 1.

A bb .Jl. B lick 5 des L ag ep lan s  Abb. 1. (N ach Z e ichnungen  des V erfa sse rs .)

L ite r a tu r .
D eu tsch er B auk alen d er 1928. 56. Ja h rg . R a t g e b e r  

f ü r  a l l e  G e b i e t e  d e s  B a u f a c h e s .  In  3 T eilen :
I. T aschenbuch , II. N achsch lagebuch , III. Sk izzenbuch . 
8 °  m it e tw a  600 S eiten  T ex t m it zah lre ich en  A bbildungen  
und  18 A b b ildungstafe ln  in Teil III  (ausg ew äh lt v o n  A rch. 
0 .  R  i e d  r  i c h , B erlin). Mit zah lre ichen  Z ah len tafeln , 
K a len d e r zu N otizzw ecken , B ezugsquellenverze ichn is, ein
g ehendem  In h a ltsv e rze ich n is  usw . H erau sg eg eb en  u n te r  
M itw irkung  h e rv o rra g e n d e r F ach leu te  vom  V erlag  
D eu tsche  B auzeitung . P re is  T eil I geb., T eil II u. III  k a lt .  
6 M., fü r B ezieher d e r D eu tsch en  B au ze itu n g  4 M . -

D er D eu tsch e  B a u k a len d e r e n th ä lt in se inen  zu r Zeit 
27 K ap ite ln  in Teil I u n d  II in k n a p p e r  ü b ersich tlich er 
Form  zu v erlässig e  A n gaben  ü b e r a lles, w as d e r  A rch itek t 
bei P la n u n g  u n d  A u sfü h ru n g  v o n  B au ten  in  techn ischer, 
baup o lize ilich er und  re ch tlic h e r B eziehung  w issen und b e 
ach ten  m uß. A ußerdem  sind  in  b esonders e ingehender 
und ü b e rs ich tlich e r W eise  in besonderem  K a p ite l d ie 
F rag en  zu sam m en g efaß t, d ie  d ie  p e rsö n lich en  V erh ältn isse  
d e s A rch itek ten , d. h. se ine  G ebühren , se ine  V eran tw o rtu n g  
g eg en ü b e r dem  A u ftrag g eb e r, d ie  S ich eru n g  und E in 
k lag u n g  se in er F o rd e ru n g en , se ine  S teu erv erh ä ltn isse , 
se ine  S te llu n g  zu d en  A n g este llten  und  se ine  Pflich ten
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A bb. 7—10. B egu inenhof in  B rügge. D ie Z eich n u n g en  n ach  S k izzen  d es V erfa sse rs . 

Aus f la n d ris c h e n  B eg u in en h ö fen .

Abb. 7 (oben). 

Z w eigeschossige  H äuser.

Abb. 8 (links). 

T ü r eines H auses.

Abb. 9 (rech ts). 

L ag ep lan . (1 : 7500.)

Abb. 10 (unten). 

In n e n se ite  des E in g a n g es  

zum B eguinenhof.

24. D ezember 1927. 855



d iesen  g eg en ü b er, d en  Schu tz  se ines U rh eb errech te s, d as 
V e rfah re n  bei W ettb ew erb en  usw . b e trifft. Alle d iese  
K a p ite l w e rd en  se lb s tv e rs tä n d lic h  jed es J a h r  d u rch 
g e a rb e ite t, erw eiter* und  au f den  n eu es ten  S tan d  g eb rach t.

D er tech n isch e  S toff, d e r  zu b ew ältig en  ist, schw illt 
dab ei in  einem  Maße an . daß  schon im J a h rg a n g  1926 das 
S ystem  d e r W ech se lk ap ite l e in g e fü h rt w o rd en  ist, d .h .  es 
sind  e inzelne  K a p ite l, d ie in  einem  J a h rg a n g  eine um 
fa ssen d e  N e u g es ta ltu n g  e rfah ren  hab en , so d aß  eine 
w esen tlich e  Ä nd eru n g  se itdem  n ic h t e in g e tre ten  ist, im 
sp ä te re n  J a h rg a n g  a u sg e sch a lte t, d a fü r a n d ere  K ap ite l 
s ta rk  e rw e ite r t u n d  u m g ea rb e ite t bzw. neu e  M aterien  ein- 
geschoben . Im  Ja h rg a n g  1928 is t so nam en tlich  d er A b
sc h n itt  ü b e r H e i z u n g  u n d  L ü f t u n g  in e rw e ite rte r  
F o rm  n eu  b e a rb e ite t, ebenso  das K a p ite l ü ber E r w e r b ,  
B e l a s t u n g  u n d  B e l e i h u n g  v o n  G r u n d 
s t ü c k e n ,  so daß  es in  d iesen , zum  T eil re c h t  v e r 
w ick elten  F ra g e n  d em  A rc h ite k te n  a ls  z u v e rlä s s ig e r W eg 
w eiser d ien en  k an n . G anz n eu  sind  e in g efü g t in T eil II 
ein  K a p ite l  ü b e r R a u m a k u s tik , ein G ebiet, m it dem  sich 
d e r  A rc h ite k t h eu te  e in g eh en d er b e fassen  m uß, und  ein 
zwei B ogen s ta rk e s  K a p ite l m it m a t h e m a t i s c h e n  
u n d  t e c h n i s c h e n  Z a h l e n t a f e l n ,  d ie  fü r den  
L ern en d en  u n d  d e n  P ra k t ik e r  g leich  w ertv o ll sind  und  
dem  B esitze r des B au k alen d e rs  d ie  A n sch affu n g  b eso n d ere r 
T ab e llen w erk e  e rsp art.

E in  fü r d e n  p ra k tisc h en  G ebrauch  seh r w ich tig es 
K a p ite l b ild e t d as ü b e r G r u n d l a g e n  d e r  V e r 
a n s c h l a g u n g ,  das a lljäh rlich  in  bezug  auf d ie  P re ise  
d e r B austo ffe  und  die P re ise  säm tlich er im H ochbau  v o r 
k om m ender B au arb e iten  v o n  einem  a n e rk a n n te n  F a c h 
m ann auf diesem  schw ierigen  G ebiet n eu  b e a rb e ite t w ird. 
Zur B e an tw o rtu n g  v o n  F rag en , d ie  bezüglich  d e r G ü ltig 
k e it  u n d  A n w en d b ark e it d iese r  P re isan g ab en  an  uns g e 
ste llt sind, sei fo lgendes d azu  b em erk t:

D ie  P re ise  g e lten  zw ar n u r fü r B e r l i n ,  lassen  sich 
jedoch u n te r  B erü ck sich tig u n g  abw eichender B au ind ices 
auch  für andere  S tä d te  v e rw erten . D ie L i e f e r u n g s 
p r e i s e  sind  au f d e n  v ie lfach  v e rö ffen tlich ten  B a u m a rk t
p re isen  au fgebau t, w obei jedoch  in jedem  F a ll die K o sten  
fü r F ra c h t, A nfuhr zu r B auste lle , Z w ischenhänd lergew inn  
zugesch lagen  sind.

D ie P re ise  fü r A r b e i t  sind  e rrech n e t au s Z eitdauer 
und  T ariflohn , zuzüglich  G esch äftsu n k o sten , R isiko  und  
G ew inn. E s sind  au f G rund  e igener E rfah ru n g en  des V e r
fassers e rrech n ete  M i t t e l w e r t e  aus den zum T eil sehr 
v e rsch ied en en  A ngaben.

Sow eit n ich t fe s ts teh en d e  R in g p re ise  b estehen , w ird  
s te ts  eine obere  und  u n te re  G renze des P re ises  angegeben , 
zw ischen  denen , je  n ach  den  V erh ältn issen , d er P re is  zu 
w äh len  ist.

D er III. T eil des K a len d e rs  b r in g t d ieses J a h r  au s
sch ließ lich  im Bilde B eispiele d er B a u k e r a m i k  (zu 
T afel 11 is t  zu b e rich tig en , daß  als A rc h ite k t d es B erliner 
P la n e ta riu m s am  Zoo die „H o ch b au v erw altu n g  des 
M ag istra tes B erlin “ anzugeben  ist).

T ro tz  des P rin z ip s d e r W ech se lk ap ite l is t d e r  G esam t
in h alt d e s K a len d e rs  um reich lich  2% B ogen gegenüber 
1927 gestieg en . D afür e n tw ick e lt e r sich ab er nach  und  
nach , w enn  die B ezieher sich d ie  au sg esch ied en en  K ap ite l 
d e r  V o rjah re  au fbew ahren , im m er m eh r zu einem  v o ll
kom m en k u rz  g e faß ten  H a n d b u c h  d e s  g e s a m t e n  
H o c h b a u w e s e n s  und  b ild e t ein u n en tb eh rlich es H ilfs
m itte l sow ohl fü r den  L ern en d en  w ie fü r d en  in der P rax is  
s teh en d en  A rch itek ten . — —  F r. E. —

Elementare Raumakustik v o n  E rn s t P  e t  z o 1 d. 128 S. 
G ro ß o k tav . 50 A bbildungen . P re is  7 M. B auw elt-V erlag , 
B erlin  SW  68. —

E rfreu lich e r W eise m ehren  sich die Z eichen, daß  die 
A rch itek ten k re ise  den  F ra g e n  g u te r  R au m ak u stik  w ieder 
in  s tä rk e re m  Maße als in  den  le tz te n  J a h rz e h n te n  ihre 
A u fm erk sam k eit w idm en. Mit den  v o rw iegend  nach  fo r
m alen  und  rau m k ü n s tle risch en  G esich tsp u n k ten  g esch af
fenen  Sälen  h a t m an ja  auch  v ie lfach  seh r üble E rfah ru n g en  
m ach en  m üssen, w enn  sie sich w egen a k u s tis c h e r  M ängel 
a ls ung eeig n et fü r ih re  Z w eckbestim m ung erw iesen . A n
d e re rse its  fehlte  es aber dem  A rch itek ten , se lbst w enn  er 
den besten  W illen  h a tte , an  R ich tlin ien , an d e r  w ü n sch en s
w e rten  F ü h ru n g  d u rch  d ie  neueren  F o rsch u n g serg eb n isse  
und  er m u ß te  d ah er bei v ielen  F rag en  im D unkeln  tappen .

D iese L ü ck e  h ilft nun  das B uch von  E rn s t P e tzo ld  
„E lem en tare  R a u m a k u s tik “ zu füllen, indem  es in le ich t 
v e rs tän d lich e r Form  d ie  w ich tig sten  F ra g e n  d e r  R aum - 
a k tu s tik  b eh an d e lt und, au f g ro ß en te ils  e igenen  W egen 
gehend , au ch  m anche  b isher noch  w enig  b each te te  
P u n k te  wie „Schallreiz  und  S challem pfindung“ , „ D eu tlich 
k e it“, „K lan g treu e “ in  den  K re is  d e r B e tra ch tu n g e n  zieht. 
D abei b e to n t d er V erfasse r in an e rk e n n en sw e rte r  W eise

d i e  N o tw en d ig k eit, e i n h e i t l i c h e  B e z e i c h n u n g e n  und
B egriffsfestleg u n g en  au f dem  G ebiet d e r  R a u " iak qup,.,in(Tpn 
schaffen . E r b eg eg n e t sich h ierin  m it den  Fo.r d ! ^ n ?®" 
v on  B erger, B ark h au sen , v . H o rn b o ste l u- a - mm.mPi
B estreb u n g en  des A u ssch u sses fü r e in h e itlich e  F o rm  
beze ichnungen . , ....

D er W issen sch aftle r  v e rm a g  d en  A u slE h ru n g en  
P e tzo ld s m anche  A n reg u n g  zu en tn eh m en  und  dem  * iaK '  
t ik e r  b ie ten  sie eine w ertv o lle  A n le itu n g  zu r B eh an d lu n g  
ra u m a k u stisch e r A ufgaben . .,

D as B uch v e rd ie n t d a h e r  B e ac h tu n g  u n d  \  e rb re itu n g  
in a llen  in te re s s ie r te n  K re isen  u n d  sei d en se lb en  d ah er 
a n g e leg e n tlic h s t em pfohlen . —  M ichel.

Personal-Nachrichten.
Berufung von Stadtbauräten. D er b ish e rig e  S ta d tb a u 

ra t  v o n  B ra n d en b u rg  a. H., D r.-Ing. M. W o l f ,  fo lg t einem 
R ufe a ls  S ta d tb a u ra t  in  die in d e r E n tw ic k lu n g  begriffene 
ju n g e  In d u s tr ie -G ro ß s ta d t H in d en b u rg  O.-S., d ie  zu r Zeit 
135 000 E in w o h n er zäh lt. D em  n eu en  S ta d tb a u ra t  w erden  
d o rt bei d e r  b au lich en  U m w and lung  d e r  je tz ig e n  M ittel
s ta d t in  e ine  G ro ß s ta d t, d ie  d e r  g an zen  E n tw ick lu n g  nacli 
zu e rw arte n  ist, b e so n d e rs  in te re s sa n te  A u fg ab en  e r
w achsen . Sie w e rd en  a lle rd in g s  a n d e re r  A rt se in  a ls die 
A ufgaben , d ie  ihm  sein b ish e rig e r W irk u n g sk re is  ste llte , 
wo es g a lt, m o d ern e  A n sp rü ch e  u n te r  E rh a ltu n g  v o r
h a n d en e r k u ltu re lle r  u n d  G em ü tsw erte  zu b e fried ig en , eine 
A ufgabe, die S ta d tb a u ra t  W olf n a ch  d e n  v e rsch ied en en  
V erö ffen tlich u n g en , die w ir v o n  ihm  in  u n se re r  Z eitung 
g e b ra c h t haben*), in B ra n d en b u rg  e rfo lg re ich  g e lö s t hat.

A n d e re rse its  d a r f  m an  v o n  ihm  erh o ffen , d a ß  er an 
se in er neu en  A rb e itss te lle , g e rad e  au s d en  E rfah ru n g en  
seines b ish e rig en  A m tes h e rau s , es v e rs te h e n  w ird , neben 
d e n  re in  m ate rie llen  B ed ü rfn issen  d e r In d u s tr ie  auch 
ideellen  u n d  b a u k ü n s tle risch e n  F o rd e ru n g e n  g e re c h t  zu 
w erden . —

Ernennung von Prov.-Baubeamten. D er b isherige  
L e ite r  d er B a u b era tu n g ss te lle  fü r  d ie  P ro v in z  H annover, 
D r.-Ing . O tto  K  u  r z r o c k  , ist in  A n e rk en n u n g  se in er be 
son d eren  V erd ien ste  auf dem  G eb iete  d e r B a u k u n s t zum 
L a n d e s b a u  r a t  e rn a n n t w o rden . —

Hochschulnachrichten. Zum  N ach fo lg e r v o n  Prof. 
K r e i s  w urde  P ro f. D r. C lem ens H o l z m e i s t e r ,  W ien, 
an  d ie  S taa tl. K u n s ta k a d em ie  D ü sse ld o rf b e ru fen . —

Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb für eine Festhalle auf der Schützen

burg an der Iburger Straße in Osnabrück w ird  u n te r  den  
im S ta d tg e b ie t an säss ig en  o d e r g eb o ren en  A rc h ite k te n  m it 
F r is t  zum ' 15. F e b ru a r  1928 a u sg esch rieb en . D re i P re ise  
v o n  1200, 800. 500 M., zw ei A n k äu fe  zu je  200 M. Im 
P re isg e ric h t: S e n a to r S ta d tb r t .  L e h m a n n ,  R eg .-B rt, 
L a n g e ,  A rch. K r i e g e ,  M aurerm str. W a l t e r m a n n ,  
säm tlich  O snabrück , u n d  B rt. L  ü f f k  e n , M ünster i. W. 
U n terlag en  g eg en  3 M. vom  S c h la c h th o fd ire k to r  Dr. 
T i m m e r s m a n n ,  O sn ab rü ck . -—

In dem Wettbewerb um ein Kreishaus in Merseburg 
w a ren  121 A rb e iten  e in g eg an g en . D er I. P re is  fiel auf 
den  E n tw u rf „S aa le“ , V erf.: P ro f. D r. S c h u l z e - N a u m 
b u r g .  J e  ein II. P re is  auf: „Im  S c h n ittp u n k t d ie  S p itze“ , 
V erf.: D ipl.-Ing. H e rb ert M ö l l e r ,  M erseburg ; ..R össel
sp ru n g “, V erf.; A rch. F ritz  S t e u d t n e r ,  D resden . J e  
ein III. P re is  auf: „A lt-M erseburg“, V erf.: A rch . F ritz  
K e l l e r ,  M agdeburg . Zum  A n k a u f w u rd e n  em pfohlen: 
„22 221“ . A erf.: A rch . P a u l S a c h s ,  D resd en  und
„137 432“, V erf.: A rch. H erm an n  F r e d e ,  H alle . —

In dem engeren Wettbewerb des Warenhaus Wertheim 
in Breslau w u rd e  d ie A rb e it v o n  P ro f. D e r n b u r g ,  
B erlin , a ls d ie  b este  b eze ichnet. Ihm  w u rd e  a u ch  die 
w e ite re  P la n u n g  u n d  k ü n s tle risc h e  O b e rle itu n g  ü b e rtra g en . 
E in g e lad en  w aren  die A rc h ite k te n  E f f e n b e r g e r ,  
M o s h a m e r ,  W a  b l i c h ,  B reslau , u n d  P ro f  D e r n 
b u r g  u n d  M e n d e l s o h n ,  B e r l i n .—

ln dem engeren Wettbewerb um ein Kriegergedächtnis
zeichen in Benrath a. Rh. w u rd e n  d re i g le ich e  P re ise  ver- 
te il t  an : P ro fe sso r D. B ö h m , K ö ln ; P ro f. W  a c h ,  D ü sse l
dorf; A rch. S c h m a l z ,  B e n ra th  m it B ild h au e r K u h n ,  
D üsseldorf. A n g ek au ft w u rd e n  zw ei E n tw ü rfe  v o n  Prof.
D. B ö h m ,  K öln , M ita rb e ite r B ild h au e r R ü b s a m ,  
D üsseldorf. —

*) V erg l. D e u tsc h e  B a u ze itu n g , J a h rg . 1927, S 377 ff. (H a u p tfr ied h o f  
m it K rem a to riu m ) B e i la g e  „ S ta d t u n d  S ie r t iu n a “ 1927, S. q n  (S ta d t
m a u ern  u n d  T o rtlirm e in  a lte r  u u d  n e u e r  U m g eb u n g ). _  '

In h a lt:  H au» P h o e b e n  in  O s t h a v e l l a n d .  —  E i n e  F e s ts tä t te  
d er L e ib esü b u n g en . —  Au» f l a n d r i s c h e n  B e g u inenhöfen  * 
L ite ra tu r . —  P e r s o n a l - N a c h r i c h t e n .  W ettb ew erb e  __

V erlag  der D eu tsch en  B auzeitung , G. m. b. p  ¡n jq „
F ü r die R edak tion  veran tw ortlich : F r i t z  E  l s e i e n ¡u S ' . .

D r u c k : W . B ü x e n s t e i n ,  B e r l in  s \V  i.v “ C ih n .
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