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Zur Vollendung des siebenzigsten Lebensjahres 
von Albrecht Haupt.

lb rech t H a u p t  in H annover, Geheimer B aurat und 
P rofessor fiir B augeschichte an der Technischen 
H ochschule daselbst, D oktor der Philosophie der 
U niversita t GieBen, vollendete am 18. Marz sein 
siebenzigstes Lebensjahr. Es ziem t sich wohl, 
im H asten  des A lltages den Schritt eine kleine

Weile zu verhalten  und einen kurzeń R iickblick auf dieses 
reiche, vielseitige kiinstlerische und w issenschaftliche Leben zu 
werfen. A lbrecht H aupt, einer der M itbegriinder des „Bundes 
deutscher A rch itek ten11 und dam it in hohem G rade verdienstvoll 
fiir die gesellschaftliche Schichtung unseres Faches, w urde am 
18. Marz 1852 in B iidingen in H essen geboren. E r machte 
seine fachlichen Studien an  den T echnischen H ochschulen in 
Hannover und in K arlsruhe, sowie an der U niversitat GieBen.
E r wurde darau f ein M eisterschiiler von Edw in Oppler in 
Hannover. Seine frtiheste T a tigke it w ar m ehr literarischer 
Natur. U nter seiner kiinstlerischen M itw irkung en ts tand  das 
in den Jah ren  1881— 1896 in H annover erschienene, aber nicht 
zur Y ollendung gelangte W erk  von R udolf A d a  m y :  „Archi- 
tektonik auf historischer und aesthetischer G rundlage“. Doch 
gelang es ihm auch, sich eine bedeutende architektonische 
Praxis zu erw erben. So schuf er 1880 das grafliche SchloB 
Basedow, 1896 das herzogliche SchloB W illigrad,_ beide in 
Mecklenburg. F riih  schon befaBte er sich auch m it W ieder- 
herstellungsbauten. 1895 fiihrte er die W iederherstellung der 
Stadtkirche in B iickeburg aus, der in den Jah ren  1903— 1904 die 
W iederherstellung der S tiftsk irche in F ischbeck folgte. 1902 
entstand das H aus der L ange’schen S tiftung  in H annover nach 
seinen Entw iirfen. N ebenher laufen zahlreiche andere Bauten 
im nordw estlichen D eutschland. N icht m inder bedeutend wie 
seine prak tische k iinstlerische T a tig k e it is t seine bauwissen- 
schaftliche und baugeschichtliche. E in E rgebnis ausgedehnter 
und w iederholter R eisen auf der Iberischen H albinsel is t das 
in zwei B anden erschienene W erk: „Die B aukunst der
der R enaissance in  P o rtuga l von  den Zeiten Em m anuels 
des Gliicklichen bis zu dem Schlusse der spanischen Herr- 
schaft“. Yon dem in den Jah ren  1890— 1895 erschienenen H o f  d e s  S c h l o s s e s  W e l f e n s t e i n .
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W erk behandelt der erste Band Lis.sabon und seine Um- 
gebung, der zweite das Land Portugal. In der 
Rich. Borrm ann und R. Graul herausgcgebenen Reihei von 
Schriften „Die B aukunst11 behandelte der Ju b d ar 1898 die 
„Portugiesische Friihj-enaissance". W as sJemeT/ ro6.er® J l  '  ' 
óffentlichung iiber die B aukunst und das K unstge 
Portugals auszeichnet, das is t der reiche Schmuc 
W erkes m it eigenen Handzeichnungen des Verlassers 
die Zeugnis abiegen von einer seltenen Beherrsebung der 
Zeichenfeder. 1908 gab er die Tafelwerke „P ^asta rch itek tu r 
von V erona“ und „P alastarchitektur yon Vicenza heraus. 
Auch dem Backsteinbau hatte  er sich inzwischen mi 
Interesse zugewendet. 1900 erschien von ihm das l a  - 
w erk „Backsteinbauten der Renaissance in Norddeutsch- 
land“. Es kann nicht iiberraschen, dafi em so beweg- 
licher Geist wie A lbrecht H aupt m it Lebhaftigkeit auch an 
dem Kampf um das Heidelberger SchloB sich beteiligte, 
nachdem er 1902 ais Beitrage zur Baugeschichte des 
Heidelberger Schlosses in F rankfurt a. M. hatte  „JNeue 
Forschungsergebnisse iiber die Heidelberger Renaissance- 
bau ten“ erscheinen lassen. Ais ein weiteres Ergebnis 
dieser Studien, die sich auch auf die Ornamentstiche aus 
jener Zeit erstreckten, yeroffentlichte er 1904 e in e  Schrift 
„Peter Flettner, der erste Baumeister der Otto-Hemnchs- 
Baues“. H aupt tr a t  fiir die E rhaltung des Otto-Hemrichs- 
Baues durch W iederherstellung ein, auch_ nach unserer 
Ansicht die einzige Moglichkeit, dieses einzigartige Kunst- 
werk vor dem U ntergang und dam it dem yolistandigen 
Verlust zu retten. Die Erfahrungen seiner Reisen und 
die Ergebnisse der Jahre seiner bauwissenschaftlichen 
und baukiinstlerischen Studien hatten  H aupt in seiner 
zweiten Lebensperiode zur Verfolgung emes Lieblmgs- 
Gedankens gefiihrt, der in dem W erk „ D ie  alteste K unst, 
insbesondere die B aukunst der Germanen zum Nieder- 
schlag gekommen ist. E r woUte der urspriinglichen deut

schen K unst in ihrem ganzen Umfang und ihrer weitesten 
Y erzweieung wieder zum R echt verhelfen und erstreckte 
seine Studien sowohl auf die nordliclien, namentlich 
skandinavischen Lander, wie besonders auch auf die siid- 
lichen wie Italien und nam entlich Spam en, das durch den 
w estgotischen E inschlag ein starkes Mafi germanischer 
EinflUsse aufzuweisen hat. Es is t aber naturhch, daB bei 
der Verfolguno- solcher G edanken haufig der schwankende 
Boden der Hypothese betre ten  w erden muB. Immerhin 
h a t  HauDt seine kunstw issenschaftlichen Ziele mit grofier 
Umsicht m it Scharfblick und m it schonen Erfolgen ver- 
foio-t sodafi wir heute iiber die friiheste deutsche oder 
germ anische K unst ganz anders urteilen konnen, wie 
etwa noch vor zwanzig Jah ren . Dafi dabei manches 
Spekulative untergelaufen ist, kann  den nicht wundern, 
der die °roBen Schw ierigkeiten gerade auf diesen Gebieten 
kennt- der weiB, wie schw er zuganglich die Denkmaler 
bei haufig genug volliger E n tste llung  smd, der aber auch 
die Tendenz der nationalen  Triebe zu wiirdigen weiB. 
Aber abgesehen von alledem muB es A lbrecht Haupt ais 
groBes V erdienst zugesprochen werden, vor unseren 
Sinnen w ieder ein G ebaude germ anischer B aukunst auf- 
gerichtet zu haben, das den Stolz des D eutschen weckt. 
L>ie W ichtigkeit dieser Im ponderabilien ist aus dem Um- 
stand zu ermessen, daB sie in F rankreich  bereits lauten 
W iderhall, natiirlich im gallischen Sinn, hervorgerufen
haben. . „  TT

Alles in Allem konnte A lbrecht H aupt an seinem 
E hrentag auf ein reiches Lebensw erk zuriick blicken. das 
gliicklicher W eise noch keinen AbschluB, ja  nicht einmal 
einen A bschnitt gefunden hat. D enn nach wie vor spendet 
er m it lebendigen T rieben in W ort und Schrift Schiilern 
und der A llgem einheit die E rfahrungen und Forschungs- 
Ergebnisse eines an der W eit gebiideten und gereiften 
fachlichen Lebens. — — H. —

Tote.
Richard Schone f .  Am 5. Marz 1922 verschied in der 

Kolonie Grunewald in Berlin in hohem A lter einer der vei- 
dientesten Manner um die deutschen K unstbestrebungen der 
Gegenwart. Im A lter von mehr ais 82 Jah ren  starb  der 
langjahrige G eneraldirektor der staatlichen Museen in 
Berlin, W irki. Geheimer R at Dr.-phil. R ichard S c h o n e .  
Unter seiner Y erw altung ais V ortragender R a t im 
preuBischen Kultus-Ministerium entw ickelten sich die 
preuBischen Staatssam m lungen fiir K unst dem Inhalt und 
den Gebauden nach zu dem W eltruf, den die Sammlungen 
heute besitzen. R ichard Schone w urde am 5. Februar 
1840 in Dresden geboren und empfing seine erste wissen- 
schaftliche Ausbildung auf der Kreuzschule seiner Y ater- 
stad t und auf der Fiirstenschule in MeiBen. In  den 
Jahren  1858—1861 studierte er in Leipzig klassische Philo- 
logie und erwarb 1861 den Doktor-Titel. E r wollte sich 
der ausiibenden K unst widmen und tra t 1861 in den 
Schulerkreis Friedrich Prellers des Alteren in W eimar 
ein, wo er bis 1864 blieb, um von 1864— 1868 Reisen in 
Italien und Griechenland zu machen. Nach D eutschland 
zurtickgekehrt, habilitierte er sich 1868 an der U niversitat 
Berlin fiir das Fach der klassischen Archaologie, wurde 
aber bereits 1869 ais ordentlicher Professor fiir dieses Fach 
nach Halle berufen. Auch hier blieb er nur wenige Jahre, 
um 1872 zunachst ais Hilfsarbeiter, von 1873 ab ais vor- 
tragender R at des preuBischen Kultus-M inisteriums  ̂nach 
Berlin zuriickzukehren. Hier bearbeitete er die K unst- 
angelegenheiten ais Nachfolger von Eggers. 1880 wurde 
er zum G eneraldirektor der koniglichen Museen in Berlin 
gemacht und dam it beginnt sein Lebenswerk, das er in 
25jahriger T atigkeit zu strahlendem  Glanz brachte. 1905 
tra t er zuriick und erhielt Wilhelm Bode ais Nachfolger. 
Das V ierteljahrhundert der Fiihrung der E ntw icklung der 
staatlichen Museen durch Schone war, das diirfen wir 
heute sagen, die entscheidende Epoche in der Geschichte 
dieser A nstalten. Denn ihm ist ihre E ntfaltung von be- 
scheidenen Anfangen bis zu der heutigen GroBe und Be
deutung zu verdanken. E r verstand es nicht nur, einen 
Kreis heiworragender M itarbeiter fiir die einzelnen Ab- 
teilungen um sich zu sammeln, sondern auch der E n t
faltung der Sammlungen die S tatte  zu bereiten. Von 
seinen M itarbeitern steh t allen voran W ilhelm Bode. 
Neben diesem w ar ta tig  der Schopfer und O rganisator des 
K upferstich-K abinetts, Fr. Lippmann. An diese beiden 
reihen sich Namen wie Tschudi, Ju lius Lessing, Pet. 
Jessen, Otto v. Falkę, R. Kekulć, Erman, Bastian, 
Luschan, Max Friedlander und F r. Delitzsch. Zum Teil 
mit ihnen leitete er die groBen A usgrabungen in Pergam on, 
Priene, Milet, Tell el-Amara und in Babylon ein und 
fuhrte sie erfolgreich durch. Ihre Ergebnisse bereicherten 
die Museen in ungeahnter WTeise und waren Y eranlassung,

umfangreiche N eubauten zu erstellen, fiir die Schone die 
Program m e entw arf. So en tstanden  das Museum fiir
V olkerkunde, das K aiser Friedrich-M useum, die Lr- 
ganzungsbauten fiir das Kunstgewerbe-M useum und das 
Pergamon-Museum in Berlin. Schone w ar Ehrenmitglied 
der preuBischen Akadem ien der K iinste und der Wissen- 
schaften, Mitglied der kais. Z entrald irektion  des deutschen 
archaologischen Institu tes und der preuBischen Akademie 
des Bauwesens. Auch literarisch  w ar Schone in um- 
fassendem MaB tatig , vorw iegend allerdings in der Friih- 
zeit seiner Entw icklung. E r schrieb 1862 „Uber Platons 
P ro tago ras“; 1867 m it Benndorf in W ien iiber „Antike 
Bildwerke des lateranischen Museums“ ; 1868 iiber 
„Quaestiones Pom peianae“ ; 1872 iiber „Griechische Reliefs 
aus athenischen Sam m lungenu; 1878 iiber „Le antichita del 
museo Bocchi di A dria"; 1893 kam  die Schrift heraus 
„Philonis mechanicae syn tasis libri IV e t V.“ ; 1897 yer
offentlichte er in griechischer und in deutscher Sprache 
„Damianos Schrift uber O ptik“. N ach einer langen Pause 
folgte dann 1911 die Schrift „A eneae T actici de obsidione 
to leranda com m entarius“. Ein reiches Leben ist hiernach 
in den ersten Tagen des Marz beschlossen worden. —

Verm ischtes.
SchloB W elfenstein in Siidtirol. N ach Uberschreiten 

des Brenners und nach P assierung  von GossensaB und 
S terzing gelangt der W anderer in Siidtirol talabw arts dem 
L auf des E isak folgend nach dem Ort M a  u 1 s , vor dem 
die malerische, dem K unstm aler Professor E dgar M e y e r  
gehorige und von ihm nach den P ianen  des Architekten 
B ernhard S e h r i n g  in C harlo ttenburg  ausgebaute B u r g  
W e l f e n s t e i n  m itten im T al liegt. CJnsere Abbildungen 
S. 149 zeigen das gliicklich gruppierte AuBere, das die 
Form en des tiro ler SchloBbaues des M ittelalters anstrebt 
und w irkungsvoll in dem engen T al des E isak steht, 
dessen griine H angę zu beiden Seiten zu betrachtlicher 
Hohe ansteigen, sowie eine A nsicht aus der inneren 
G artenanlage, die bereits starkę  Einfltisse der italienischen 
G artenkunst zeigt. W ahrend des K rieges ist SchloB 
W elfenstein von einem yerheerenden B rand heimgesucht 
w orden; es hieB, das Feuer sei geleg t w orden aus natio- 
nalem HaB gegen E dgar Meyer, der ste ts  einer der eifrig- 
sten V orkam pfer fiir das D eutschtum  in T irol gewesen 
ist. Das Gebiet, in dem das SchloB liegt, is t heute 
italienisch. Uber das Schicksal der B urg un ter den neuen 
Y erhaitnissen sind w ir n ich t un terrich te t. —

Ein Bebauungsplan fur GroB-Dresden. Im R a h m e n  der 
„Sachsischen Siedelungsw oche“ sprach kiirzlich Geheimer 
R at Prof. Dr. Cornelius G u  r  1 i 11 in D resden iiber die 
„ E n t w i c k l u n g  d e r  d e u t s c h e n  S t a d t e “. Der 
H auptinhalt des V ortrages bezog sich aber auf einen E r -  
w e i t e r u n g s p l a n  v o n  G r o B - D r e s d e n ,  den der
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Redner in den K riegsjahren m it dem Geheimen H ofrat 
Prof. Dr. E. G e n z m e r  in D resden ausgearbeitet hatte. 
Die „Dresdn. N achrichten11 berichten daruber Folgendes: 
„Im Marz 1913 w ar O berbiirgerm eister B e u 1 1 e r m it dem 
Gedanken eines solchen P lanes hervorgetreten . Im Unter- 
schied zu anderen S tadten , wo ein óffentlicher W ettbew erb 
ausgeschrieben w urde (Wien, Berlin, Miinchen, Ziirich, 
Dusseldorf), erging in D resden ein unm ittelbarer A uftrag, bei 
dessen A usfuhrung Genzmer m ehr die technisch-ingenieur- 
wissenschaftlichen Problem e zu losen hatte , w ahrend G urlitt 
die baukiinstlerischen A ufgaben iibernahm . Es handelte sich 
bei der A rbeit n ich t um Yorschlage, die in nachster Zeit und 
bis in die E inzelheiten auszufiihren gew esen w aren; wesent- 
lich w ar vielmehr, die H auptm om ente des A usbaues von 
Dresden in der Z ukunft richtlin ienhaft festzulegen. Wohl 
kam der K rieg, scheinbar zerstorend, in die eben begonne- 
nen Uberlegungen hinein; die grtindlichere B etrachtung 
lehrte dagegen, dafi diese Zeitum stande gerade einen Vor- 
zug gew ahrten, weil die Spekulation, die 1913 noch sehr 
rege gewesen w ar, inzw ischen vollig aufgehOrt hatte.

O berbiirgerm eister B 1 ii h e r ha tte  es ais eine Aufgabe 
fiir die S tadterw eiterung bezeichnet, um das innere Dresden 
einen gesundheitsfórdernden G r i i n s t r e i f e n  zu legen. 
Genzmer suchte das un ter B enutzung der yorhandenen 
Talsenkungen durchzuftihren, die ja  dem H auserbau ohne- 
dies Schw ierigkeiten entgegen gestellt hatten , und er schob 
auf diese W eise gleichsam  griine Zungen nach A rt der 
Biirgerwiese gegen den S tad tkern  vor. Der zweite Leit- 
gedanke fiir die P lanung  w ar es gewesen, dafi die Fabrik- 
anlagen besondere V iertel zugewiesen bekamen. Dabei 
handelte es sich auch um Y erkehrsfragen. Zwei Stadtfluchten 
zeigten eine deutliche E ignung: das Elbgelande in Linie 
auf P irna zu und, en tgegengesetzt hierzu, die Pieschen— 
Trachauer Gegend. Beide Małe w ar der AnschluB an die 
Verkehrsmittel, do rt vor allem die Elbe, aber auch die 
Eisenbahn, hier zumal die E isenbahn, gegeben. Zwischen 
beiden F abrikv ierte ln  w are eine Y erbindungsstrafie fiir 
K raftfahrzeuge zu finden gewesen. In  der F rage der 
W ohnviertel erwies sich die A rbeitersiedlung ais das 
schwierigste. A bzulehnen w ar die A nlage in nachster 
Nahe der F ab rik sta tten ; dann  g a lt es aber — und das 
sollte eine H aupterw agung bei allen Siedlungsplanen sein
— beąueme und billige V erkehrsm oglichkeiten vorzube- 
reiten. So w ar iiber die StraBenbahnfiihrung, iiber eine 
Stadtbahn usw. nachzudenken. Genzmer h a t dazu treff- 
liche V orschlage gem acht. SchlieBlich galt es, die Ent- 
w asserung der groBen S tad t zu planen. Bis nach Coswig 
hinunter w aren die dazu erforderlichen A nlagen zu er- 
strecken. Alles in Allem w ar ein groBes W erk zu voll- 
bringen, das die P hantasie  hervorragender w irtschaftlicher, 
technischer und kiinstlerischer K rafte  wohl noch vielfaltig 
angeregt hatte. Im G egensatz zu anderen Stadten, die der- 
artige Piane der B eurteilung durch die O ffentlichkeit zur 
Schau stellten, h a t man in D resden den fertigen P lan  aus 
Griinden der A bw ehr der Spekulation geheim gehalten.

Die Jahresfeier der preufiischen Akademie des Bau- 
wesens zu Berlin. Zum zw eiten Mai nach dem K rieg ver- 
einigte sich die preuBische A kadem ie des Bauwesens am 
125. G eburtstag ihres groBen Stifters, K aiser W ilhelms I., 
am 22. Marz 1922, zu einer o f f e n t l i c h e n  F e s t -  
s i t z u n g .  An diesem T ag  rich tete  sich der Blick m it 
Gefiihlen besonderer V erehrung ruckw arts auf die bei- 
nahe schon m ythische G estalt des alten  K aisers, dessen 
Leben fiir uns D eutsche ein Jah rhundert umspannt, wie 
es erhebender und groBer n ich t gedacht  ̂ w erden 
Vom tiefen S turz stieg das deutsche V olk in diesem Zeit- 
raum zu leuchtender Hohe auf. Aus der Tiefe d e s  napoler 
onischen Druckes im ersten  Jah rzehn t des 19. Jah rhunderts 
ging die N ation durch E nge und E ntbehrung, durch wieder- 
holte innere und auBere Erschiitterungen, aber durch Bis
marck sicher einem groBen Ziel entgegengefiihrt, zur I o h e 
der K aiser-Proklam ation in V ersailles am 18. Jan u a r lewi 
und zu der d a rau f folgenden, beinahe ein halbes Jah rhundert 
wahrenden Bliite des neuen Reiches. In dieser E rin n e iu n g  
hatte sich eine- zah lre ich e  F e s tv e rsa m m lu n g  z^ur Feiei des 
Geburtstages des Begriinders der A kadem ie im  Sitzungs- 
saal des Potsdam er Bahnhofes in Berlin vereinigt. An der 
Versammlung nahm  auch der preuB. Minister der Fm anzen, 
Dr. v. R i c h t e r ,  teil. N ach begriiBenden W orten  durch 
den V orsitzenden, O berhofbaurat A lbert G e y e r ,  er- 
statte te  dieser den Jahresberich t, in  dessen y e rlau t er in 
erster Linie des unerw arteten  Todes des P rasiden ten  der 
Akademie, M inisterial - D irektors a. D. Dr. h. c. Leo 
S y m p h e r  gedachte. „U nserer A kadem ie w ar er m it 
seiner A bgeklartheit und seinem reinen M e n s c h e n tu m  ein 
Fiihrer, den  wir schm erzlich v e rm issen  werden. Inni leinen 
sich ais schwere V erluste fur die A kadem ie an M im sten a . - 
D irektor D. h. c. U b  e r, Geh. B aura t Dr. h. c. F ritz  W o 111,
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Reg.- und B aurat Paul T  o r  n  o w , Geh. Ob.-Baurat H e s s e, 
Geh. H ofrat Prof. Dr. h. c. F. von T h i e r s c h ,  B aurat
S e y  d e l , M inisterialdirektor Dr. h. c. W  i o h e r  t  und 
Geh. Ober-Baurat E i c h. Ais Erganzung hat die Ingenieur- 
Abteilung eine Anzahl neuer Mitglieder gewahlt, die die 
B estatigung des preuBischen Staatsm inisterium s erhalten 
haben und von uns bereits genannt w urden. Auch die 
A rchitektur-A bteilung hat eine Anzahl neuer Mitglieder 
gew ahlt. „Ihre Ernennungen werden, so hoffen wir, unserem 
Y orschlag gemafi erfolgen.“ Von literarischen Arbeiten 
wurden durch die Akademie durch Gewahrung von Bei- 
hilfen fiir die H erausgabe un terstiitz t „Phleps, Die farbige 
A rchitektur yon den Romern bis zur G egenwart", und 
„O. Stiehl, Der W eg zum K unstverstandnis“. Letzteres 
W erk liegt vollendet vor; es ha t sich die A ufgabe gestellt, 
die Augen zum Lesen und V erstehen zu erziehen ent
sprechend dem A usspruch Goethes: „Glaube nicht, daB du 
schon siehest, wenn d ir die Augen auftust.“ D er Vor- 
sitzende streifte sodann die G utachter-T atigkeit der A ka
demie, erw ahnte ihre B eratungen iiber F ragen des Hoch- 
hauses und des W ohn- und Siedlungswesens und beriihrte 
vor Allem die Beratungen iiber die N eufassung der Ge- 
schaftsordnung der Akademie. Die Neufassimsr is t von dem 
W unsch der Akademie eingegeben, sich ais W achterin und 
Forderin des Idealen freier bewagen zu konnen auf dem 
A rbeitsgebiet, das der ErlaB ihres Stifters vom 7. Mai 1880 
so k la r und schon umrissen hat. Sie is t iiberzeugt, daB 
sie dann zum W iederaufbau von S taa t und Volk wirk= 
sam er beitragen kann, ais bisher. T reitschke ruft uns in 
seiner „D eutschen Geschichte des 19. Jah rhunderts11 zu: 
„K ein Volk h a t besseren Grund ais wir, das Andenken 
seiner h a rt kam pfenden V ater (und wir konnen heute hin- 
zufiigen: auch seiner Sohne) in E hren zu halten, und kein 
Volk, leider, erinnert sich s o  s e i  t e n ,  durch wie viel 
B lut und Tranen, durch wieviel SchweiB des H im s und 
der Hande ihm der Segen seiner E inigkeit geschaffen 
w urde.11 Diese errungene Einigkeit und E inheit g ilt es nun 
in schwerer Probe und in Kampf und N ot zu erhalten. Da- 
ran  fiir ihr Teil m itzuarbeiten fiihlt sich die Akademie mehr 
denn je  berufen. W ie durch starken Arbeitswillen, durch 
Pflichttreue und Opfermut eine hohe K ultur geschaffen 
w erden kann, h a t uns der d e u t s c h e  R i t t e r o r d e n  
gezeigt in dem Lande an der N ordostgrenze unseres V ater- 
landes, wo noch jungsth in  die Bewohner in a lter Uberliefe- 
rung einen Beweis deutscher Gesinnung und Treue gegeben 
haben. Sein leuchtendes Denkmal is t die M a  r  i e n  b u r  g 
bei Danzig. Ober ihre Baugeschichte hielt H err Geh. Ober- 
B aurat A. K i c k t o n ,  ein Meister kiinstlerischer Dar- 
stellung von B auten aus dem  Ordensland, die im Saal aus- 
gestellt w aren, den F e s t v o r t r a i g .  Auf ihn kommen 
wir noch gesondert zuriick. — — H .—

Personal-Nachrichten.
Stadtbaurat Dr. Albert Kiihn. In  der Stadtverordneten- 

Sitzung in Dresden vom 23. Marz 1922 wurde zum S t a d t 
b a u r a t  f i i r  H o c h b a u  m it 42 von 80 Stimmen 
Hr. S tad tbaura t Dr. A lbert K  ii h n in F o rs t in der Lausitz 
gew ahlt. 37 Stimmen fielen auf Hrn. S tad tbaura t Paul 
W o l f  in H annover. In engster W ahl befand sich noch 
Hr. S tad tbau ra t J  o s t  in Halle a. d. S. Alle drei Bewerber 
w urden ais gleichwertig charakterisiert. S tad tbaura t Dr.- 
Ing. A lbert Kiihn is t in P irna  geboren und 35 Jah re  alt. 
E r ha t sam tliche Hochschulpriifungen einschlie&lich der 
D oktorpriifung „m it Auszeichnung11 bestanden. Kiihn 
w ar zunachst R egierungsbaum eister beim L andbauam t 
Chemnitz, wurde dańn L eiter der A bteilung fiir S tad t
erw eiterung in P lauen im Y ogtland und w urde 1918 ais 
S tad tbaura t nach Sachsen-Altenburg berufen, um aber 
bereits 1919 nach F orst zu gehen, wo um fangreiche Bau- 
auftrage, uber die w ir in den N ummem 21 und 22, 1922 
der „D eutschen B auzeitung11 berichteten, ihn lockten.

W ir begriiBen die W ahl K uhn’s im In teresse einer har- 
monischen W eiterentw icklung der baulichen A usgestaltung 
von D resden nach m anchen Irrungen und W irrungen. —

Ehrendoktoren technischer Hochschulen. Die Tech- 
nische Hochschule B e r l i n  in C harlottenburg h a t den 
D irektor der H ochbahn-Gesellschaft in Berlin, Geh. Brt. 
P aul W i t t i g ,  zum D o k t o r - I n g e n i e u r  e h r e n 
h a l b e r  em ann t aus AnlaB seines 25jahrigen erfolg- 
reichen W irkens bei der Hoch- und U ntergrundbahn in 
Berlin und in  besonderer A nerkennung seiner Y erdienste 
um dereń kiinstlerische G estaltung. —

W ettbewerbe.
Ein Wettbewerb zur Erlangung von Ideen fur die Er

richtung eines Ehrenmales fur die im Weltkrieg Ge- 
fallenen der St. Marien-Gemeinde in Rostock w ird vom 
K irchengem einderat zu St. Marien m it F ris t zum 24. April
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1922 ausgeschrieben. Es ist bei dem Denkmal mit emer 
Herstellungssumme von 50 000 M. zu rechnen, die durch 
Sammlungen aufgebracht werden mufi. Zwei Preise von
1500 und 1000 M., fur einen Ankauf 500 M. Im Preis- 
gericht u. a. die Hm . K unstm aler Thuro B a l z e r ,  Brt. 
D e h n ,  Arch. K o r f f  in Laage, Landbaum str. S c h l i e ,  
Brt. W a c h e n h u s e n  und Brt. Y o g t  in Rostock.

Zur Ehrung der im W eltkrieg gefallenen K rieger der 
St. Marien-Gemeinde zu Rostock beabsichtigt der Kirchen- 
gem einderat von St. Marien ein Denkmal in  d e r  K i r c h e  
zu errichten. In A nbetracht der M annigfaltigkeit der 
Mógliclikeiten fiir die G estaltung desselben hat er be- 
schlossen, sich vorlaufig nicht auf eine bestimmte Form 
der Ehrung festzulegen, sondern durch einen Ideen-W ett- 
bewerb die in Rostock m it seinem Landgebiet, in W arne- 
miinde und Gehlsdorf wohnhaften oder gebiirtigen 
K iinstler anzuregen, ihrerseits dem K irchengem einderat Ge- 
legenheit zu geben, fiir die Aufgabe die beste und m it der 
W iirde und Schonheit seines Gotteshauses am meisten in 
E inklang stehende Losung zu finden.

Fiir die Form der Ehrung, m ag sie ais Denkmal, Ge- 
denkhalle, Tafeln, i  enster und dergl. gestalte t werden, 
will der K irchengem einderat keinerlei Richtlinien geben ais 
die, dafi die Namen der etw a 200 Gefallenen in irgend einer 
Form  angegeben werden. Im Obrigen aufiert er nur den 
W unsch, ohne ihn ais Bedingung zu stellen, dafi nur das 
Innere der Kirche in B etracht kommen moge. Yon den 
Kapellen-Ein- und A usbauten konnen die Kapellen des 
Chorumganges m it Ausnahme der m ittleren, in welcher 
ein Mausoleum steht, die Ztilow’sche K apelle im sudlichen 
Querschiff, die Kraemerkompagnie-Kapeile im nordlichen 
Seitenschiff und die Turmhalle freigem acht werden. Bei 
der W ahl einer dieser Kapellen kann angenommen 
werden, dafi die zur Bereitstellung zu ihrem neuen Zweck 
erforderlichen Arbeiten, also die Beseitigung jetziger 
Einbauten, Tiiren, Grabplatten, Gestiihl und dergleichen 
seitens der K irchenverwaltung beschafft werden. Die 
Ausgaben hierfiir konnen also bei der Berechnung der 
K osten fiir das Ehrenmal aufier Ansatz bleiben.

Die Entscheidung uber die Ausfiihrung behalt sich 
der K irchengem einderat vor. E r n i m m t  i n  A u s s i c h t ,  
e i n e n  d e r  P r e i s t r a g e r  m i t  d e r  w e i t e r e n  B e - 
a r b e i t u n g  u n d  A u s f i i h r u n g  z u  b e a u f t r a -  
g e n .  —

Ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entwurfen 
fiir ein Krieger-Ehrenmal in Hann.-Miinden fiir die im 
K rieg gefallenen Offiziere und Mannschaften des kur- 
hessischen Pionier-Bataillons Nr. 11 w ird mit F rist zum
1. Jun i 1922 fiir Bewerber der Provinzen H annover und 
Hessen-Naąsau, sowie aus dem Kreis der ehemaligen kur- 
hessischen Pioniere 11 erlassen. 3 Preise von 3000, 2000 
und 1000 M. Im Preisgerieht u. a. die Hrn. Arch. 
K. B e r 1 e p s c h in Hann.-Miinden, B aurat Dr. H o 11 - 
m e y  e r , Konserwator der K unstdenkm aler von Hessen in 
Cassel, Prof. H u m m e 1, A rchitekt in Cassel, S tadtbrt. 
L a b e s in Cassel, Stadtbm str. S c h n e i d e w i n d  in 
Hann.-Miinden, sowie Arch. Fr. S c h u t t e  in Barmen. 
Unterlagen gegen 30 M. durch Hrn. Friedr. Schneidewind 
in Hann.-Miinden, Lange-Strafie 42. —

Ein Preisausschreiben der Sektkellerei J. Langenbach
& Sohne in Worms am Rhein betrifft kiinstleriscke Reklame- 
Entwiirfe fiir ihre Erzeugnisse. Es gelangen zwei I. Preise 
von je 10 000 M., zwei II. Preise von je 6000 M., zwei
III. Preise von je 4000 M., acht IV. Preise von je 1500 M. 
und acht V. Preise zu je 1000 M. zur Y erteilung. An- 
kiiufe zu je 800 M. sind vorbehalten. U nter den Preis- 
richtern befinden sich folgende K iinstler: Prof. Hugo 
E b e r h a r d t  in Offenbach a. M., Prof. Ludw. H o h 1 - 
w e i n in Miinchen, Prof. F. W. K l e u k e n s  in Darm 
stadt, Prof. Bernh. P  a n k  o k  in S tu ttgart, Bildhauer K arl 
S t  o c k  in F rankfurt a. M. und Prof. E. R. We i fi in 
Berlin. —

Im Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfen fiir ein 
Krieger-Denkmal in Miinchen sind 149 Bearbeitungen ein
gelaufen. Das Preisgerieht fafite m it Einstiinmigkeit den 
Beschlufi, drei gleiche I. Preise zu je 4000 M. den Arbeiten 
m it den Kennworten „Hel“, „Siegfried" und „Lowen- 
w acht“ zuzuerkennen. Ais Y erfasser ergaben sich fiir die 
ersten beiden Arbeiten A rchitekt E rnst S c h n e i d e r  
in Miinchen, fiir die dritte die A rchitekten Thomas W e c h s  
und Eberhard F i n s t e r w a l d e r  sowie Bildhauer K arl 
K n a p p e ,  samtlich in Miinchen. W eiter kam en zufolge 
Mehrheitsbeschlusses des Preisgerichtes zur Verteilung 
fiinf gleiche II. Preise zu je 2000 M. fiir die Entwiirfe: 
„Pieita“ von Bildhauer Prof. F ritz B e h n m it Prof. Oswald 
B i b e r in Miinchen, „Kampf", von Bildhauer Cypri Adolf 
B e r m a n n ,  „Sehw ert und Stein“ von Bildhauer Joseph

G a n g i  in Miinchen, „G orgoneion1 von A lfred M u l l e r ,  
nunm ehr S tad tbau ra t in Mannheim, „Fiirsorgeheim am 
G asteig“, von Arch. R egierungsbaum eister John R o s e n -  
t h a  1 und Uli S e e c k  in Miinchen.

Zu dem im Preisausschreiben vorgesehenen engeren 
W ettbew erb werden die sam tlichen P re istrager eingeladen. 
Dieser w ird die kiinstlerische G estaltung deir Krieger-Ehrung 
endgultig bestimmen. —

In einem Preisausschreiben des Kraftwerkes Actien- 
Gesellschaft „Weser“ in Bremen, betreffend Entwiirfe fiir 
die S c h a u s e i t e n  e i n e s  K r a f t w e r k e s  auf dem 
Gelande derW erft, beschriuikt auf die A rchitekten Bremens, 
jedoch unter Zulassung von Auswiirtigen, liefen 89 Be
arbeitungen ein. Den 1. Preis von 20 000 M. erhielt Archi
tek t A. B a e c k e r  in Cassel; den II. Preis von 18 000 M. 
errang A rchitekt W in  d r  a t l i  in Bremen; den III. Preis 
von 15 000 M. A rchitekt T r a d t  in Berlin-Halensee; den
IV. Preis von 10 000 M. A rchitekt L a u  in Hamburg. Fiir 
je 7500 M. wurden angekauft die Entw iirfe der Architekten 
B a 1 d a u f in Bremen, B aura t F r i t s c h e  in Bremen, 
K  e m p e r  in K onigstein im T aunus und K r a u s p e in 
Schw arzenberg in Sachsen. —

Im Wettbewerb Bezirksschule Emden liefen 25 Arbeiten 
ein. Je  einen Preis von 6000 M. errangen die Entwurfe 
„Nordsee“ des A rchitekten  G. S a b i e l  in Hannover- 
Dohren; „Im rechten W inkel" des A rchitekten Wilh. 
U h l i t  in Latferde (Kreis Hameln) und „Die Jugend" des 
A rchitekten Louis H e l  b r e c h t  in Osnabriick. —

Chronik.
Beschlagnahme des Schlosses Chambord. Der Gerichtshof

von Orleans hat in der Erwagung, daB Prinz Elias von Bourbon- 
Parma in Osterreich gelebt und gewohnt hat, dafi er dort noch 
seinen Wohnsitz hat, Staatsangehoriger eines Landes ist, das der 
Feind Frankreichs war, und daB das Siegerland die Giiter eines 
Besiegten seąuestrieren darf, die B e s c h l a g n a h m e  des 
S c h l o s s e s  C h a m b o r d  verfiigt. SchloB Chambord, im 
Departement Loire-et-Cher gelegen, wurde zu Beginn des 16. Jahr- 
hunderts von Franz I. erbaut und 1821 nach Ankauf durch 
Subskription eines Legitimistenyereines dem Herzog von Bordeaux 
zum Geschenk gemacht, der sich danach Graf von Chambord 
nannte, nach dessen Tod, 1883, der Prinz von Parma den herr- 
lichen Renaissancebesitz erbte. —

Brucke iiber den Delaware bei Philadelphia. Eine neue 
Brucke, ais Kabelbriicke konstruiert, soli den Delaware bei 
Philadelphia (Pennsylvanien) iiberspannen und diese Stadt mit 
der gegentiber liegenden Stadt Camden in New-Jersey verbin- 
den. Ihr Konstrukteur ist der aus Norwegen stammende Inge- 
nieur Einar B e r g e n d a h l  von der Chicagoer Briickenbau- 
firma Modjeski & Co. Die Brucke erhalt eine Lange von zwei 
englischen Meilen, etwa drei Kilometem. Die Hauptspannung hat 
eine Weite vo'n 1750 FuB, 155 FuB mehr ais die Spannweite der 
Brooklyn-Briicke betragt. Die beiden Kabel werden jedes aus 1650 
Stahldrahten von 2 cm Durchmesser gewunden. Die Hóhenlage 
der Brucke wird 380 FuB iiber der W asserflache liegen. Ent- 
sprechend der gewaltigen Kabel- und Briickenmasse werden auch 
die beiden, auf je einer Uferseite liegenden Turme, worin die 
Kabel verankert liegen, Bauwerke von 150 FuB Hohe, 150 FuB 
Breite und 220 FuB Lange bilden. Die Bruckenbahn erhalt in 
der Mitte eine Fahrbahn von 63 FuB Breite, an dereń Seiten sich 
vier StraBenbahngleise nebst Weg fiir FuBganger anschliefien. 
Die Brucke wird 1926 fertig werden und 35 Millionen Dollar 
kosten. —

Ein neues Gebaude fiir eine moderne Galerie in Prag ist durch
den Ministerrat der tschecho—slowakischen Republik mit einem 
Aufwand von 16 Mili. tschech. Kronen zu errichten beschlossen 
worden. Das neue Gebaude soli die Bestande moderner Kunst- 
werke aufnehmen, die bisher aus Raummangel auBerhalb der 
Stadt untergebracht werden muBten. Fiir die neue Anlage ist das 
System eingeschossiger Payillons gewiihlt, die in den Gartenan- 
lagen der Moldau-Insel Kampa im Mittelpunkt Prags erbaut 
werden sollen. —

Neue Ausgrabungen in Palastina. In  der Pariser „Akademie 
der Inschriften“ hat das Mitglied des Rates fiir die Alterttimer in 
Jerusalem, Nahum S l o u s c h ,  einen Bericht vorgetragen iiber 
die neuesten archaoolgischen Forschungsarbeiten, die von franzo- 
sischer Seite in Palastina vorgenommen worden sind. Die im Jahr 
1920/21 zu Tiberias ausgefiihrten Grabungen brachten die be- 
ruhmte S y n a g o g ę  v o n  H a m a t h a  ans Licht, die in 
jiidischen und christlichen Chroniken seit dem zweiten Jahr- 
hundert erwiihnt wird. Der Bau erinnert in seiner Anlage an 
den Tempel von Jerusalem. Zahlreiche Gegeństande des alten 
israelitischen Kultus wurden dabei entdeckt, darunter Mosaiken 
mit geometrischen Figuren, Marmorsaulen und Marmortafeln mit 
heiligen Zeiehen. Die Arbeiten, die um das Heiligtum herum 
fortgesetzt wurden, haben zur Entdeckung einer jiidischen 
Griiberstadt mit Grabinschriften in griechischer Sprache gefiihrt. —
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