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Das Geschaftshaus der Verlagsanstalt Tyrolia in Bożen. (SchluB.)
A rch itek t: W alter N o r  d e n  in Bożen. H ierzu die Abbildungen S. 199.

s sei g e s ta t te t ,  d ie sen  sach lichen  
M itte ilu n g en  a is  SchluB  auszugs- 
w eise  eine  a s th e tisc h e  W e rtu n g d e s  
n e u e n  G esch a ftsh au se s  u n te r  den  
L au b e n  in  B ożen  anzuschliefien , 
d ie  sich  v o n  A. E  g  g 'e  r  in  „D er 
T iro le r"  v o m  14. M arz 1921 
fin d e t:

D as a lte  G u d a u n e r  - H aus 
s te h t  n eb en  dem  s to lzen  Mer- 

kantil-Palast m itte n  u n te r  d en  L a u b e n  in  B ożen. D aher 
mag es w ohl se it je h e r sch o n  v e rm o g e  seines P la tz e s  zu 
einem h e rv o rrag en d en  K a u fh a u s  b e s tim m t gew esen  
sein. Ais so lches m uB te es m eh r a is  d ie  K le in g esch afte  
den W andel d e r Z eiten , w ie e r sich  in  d e r E n tw ic k lu n g  
der G eschafte u n d  im  A u sb au  d e r  G esch a ftsh au se r 
zeigte, m itm achen . B evor d ie  schnellfiiB ige B ah n  un se re  
Taler du rcheilte  u n d  denj W a re n a u s ta u sc h  zw ischen 
Nord und  Siid b e so rg te , w a r B ożen  e in  b ed eu te n d es  
H andelszentrum  u n d  ein  groB er L a g e rp la tz  fiir W aren . 
Daher b rau ch ten  die G esc h a fts le u te  v o r  a llem  re c h t 
groBe L agerraum e. D em en tsp rech en d  w u rd e n  au ch  die 
ebenerdigen G eschosse im  G u d a u n e r-H a u s  v o n  d er 
Silber-Gasse an g e fan g en  b is f a s t  zu r L au b en -G asse  zu 
feuer- und e in b ru ch sich e ren  L a g e rra u m e n  —  fa s t  ohne 
Licht und L u ft —  a u sg e b a u t, w a h re n d  n u r  ein  v e rh a lt-  
nismaBig k le ines Y e rk a u fs lo k a l a n  d e r  L au b en -G asse  
ubrig blieb. Im  L au f des 19. J a h rh u n d e r ts  v e rlo re n  die 
iibermaBig groB en u n d  fe s te n  L a g e rra u m e  ih re  B ed eu 
tung. Zugleich s te llte  sich  im m er m e h r d as  B ed u rfn is

ein, d ie  Y e rk au fs rau m e  zu verg roB em , um  in  dense lben  
n ic h t bloB W aren m u ste r, so n d ern  die W a re  se lb st u n te r- 
zub ringen . D iesem  D ran g  fo lgend , hoh lte  m an  im  G u
d au n er-H au s  iiber d en  g roB m ach tigen  L ag errau m en  
d a s  n a c h s te  W ohngeschoB  aus u n d  d e h n te  die Ge- 
sch a fts rau m e  im  e rs te n  S to ck  b is zuriick  zu r S ilber- 
G asse aus.

D as G u d au n er-H au s w a r a lso  d e r H au p tsach e  nach  
b is h e u te  gem aB  la n g s t v e ra l te te r  G eschaftsp rax is  ge- 
b a u t  u n d  k o n n te  in fo lge  d essen  k au m  zu r H a lfte  se iner 
E r tra g s fa h ig k e it a u sg e n iitz t w erd en . S o llte  e ine bessere  
R e n ta b i l i ta t  fiir lan g e re  Z e it e rz ie lt w erd en , so m uB ten 
die eb en e rd ig en  G eschosse n ach  d en  F o rd e ru n g e n  eines 
m o d e m e n  G esch aftsh au ses u m g ew an d e lt w erden . D ieser 
A u fg ab e  s te llte n  sich a b e r e ine M enge tech n isch e r, 
p ra k tisc h e r  u n d  a s th e tisc h e r S chw ie rig k e iten  en tg eg en . 
F iir  d ie  A u sa rb e itu n g  des P lan es  w u rd en  fo lgende  
R ich tlin ien  gegeben . E rs te n s  die g an ze  b au lich e  A n lage  
u n d  E in ric h tu n g  h a t  s tre n g  d en  p ra k tisc h e n  F o rd e 
ru n g en  eines m o d ern en  G esch aftsh au ses zu fo lgen . D as 
m oderne  G esch a ftsh au s  v e r la n g t w eite  u n d  groBe Ge- 
sch a ftsh a llen  m it m o g lich s t u n g e h in d e r te r  O bersich t; es 
fo rd e r t m og lich s t fre ie  P a ssa g e  fiir K u n d en  u n d  D ienst- 
p e rso n a l; es w ill m og lich s t g iin stig e  L ich t- u n d  T em - 
p e ra tu r-V e rh a ltn is se ; es v e r la n g t g u te  L u ft, v e rp o n t 
a b e r  d en  L u ftzu g ; es w ill end lich  se lb s tv e rs tan d lich  die 
in d iv id u e llen  F o rd e ru n g e n  des b e tre ffe n d e n  G eschaftes 
se lb s t v o lls ta n d ig  b e riic k s ic h tig t w issen . E rs t  an  zw eite r 
S te lle  w u rd e n  d ie  k iin s tle risch en  F o rd e ru n g e n  erhoben ; 
d en n  d ie  k iin s tle risch e  A u sg e s ta ltu n g  h a t  sich  n ach  den
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. . .  „ rlpn R au m en  e ro ffn e t ihm  neue Perspek-
p rak tisch en  B ediirfnissen zu rich ten , n ic h t ab e r un ig  - sc  “ j o  e r  ^a lb  freiw illig , h a lb  un fre iw illig  von
k eh rt. G ar a lle  T eile und  G lieder sind  aus ^ e r i n n e r e n  tiv en  ^  ^ v on  d er einen
Z w eckbestim m ung heraus k iinstlerisch  zu e n tw ic k e n . r  haftghalle  jn  die an d e re , h in au f u n d  h inab , bis er
E rs t w enn alle Teile aufs Z w eckm aB igste au sg ed ach t an d ere  E nde  des H au ses  e rre ic h t. W ie  bei groBen
w orden , sind  sie nach  unserem  G eschm ack, n ich t n a '  - t a W h p n  K u n s tw e rk en  o ft e ine charak teristische
der E m pfindung  lan g s t v e rg an g en e r M enschen, k u n st- ^ k a l i s c  e ^  ^  ^  v e rsc h ie d en en  T ongebilde sich 
lerisch  zu v e rk la ren . N achdem  schon das ganze I & w ipdpr d u rch b rich t u m  die E in h e it d e r Stim m ung
d er G eschaftsraum e ausgehoh lt w erden  muBte u nd  im m er w e gQ b \ e ite t ,den  W a n d e re r  durch  das 
n ich ts e rh a lten sw ertes  A ltes v o rh an d en  w ar, so w ar w ach a ^  u nd  d iese lbe  d e k o ra tiv e  Form figur.
die B ahn fiir die N eu g esta ltu n g  v o lls tan d ig  fr . schm iickenden  F o rm en  s in d  n ic h t den  Pflanzen-
k o n n te  som it das ganze  Innere  von  e inhe ithcher - prm otiVen  en tnom m en , so n d ern  w urd en  aus den

S M M <ler fram s -
Bild v o n  M aler S t  o 1 z. Die F arbę  der 
bau lichen  E in ric h tu n g  is t bescheiden. 
Sie e rh a lt a b e r L eben  u nd  K ra ft durch 
die d u n k len  A b te ilu n g sg lied e r und wird 
frisch  u nd  g e sp rach ig  d u rch  die bunte 
F a rb ę  d er e in g e la g e rte n  W are. Im  Ge- 
sam tb ild  w echse ln  F o rm en  u n d  Farben 
in fe ierlichem  R h y th m u s un d  leichtem  
Schw ung. Ob e in  A rc h ite k t oder Ge- 
w erb sm an n  g esu n d  u nd  m odern  den- 
ken  k an n , ze ig t sich n ich t zu letzt in 
den  p ra k tisc h e n  E in rich tungsgegen- 
s tan d en  w ie in  d e r  A n lage  d e r Be- 
leu ch tu n g  u n d  B eheizung. Sinnvoll 
u nd  dem  W esen  e iner m odernen  Heiz- 
an lag e  u n d  d er e lek trisch en  L ichtąuelle 
en tsp rech en d  sind beide ins Ganze 
e in g eo rd n e t zu e in e r harm onischen 
E inheit,

W ie fiig t sich a b e r ein solches 
neues G ebilde in  die a lte n  ehrw iirdigen 
L auben  ein? W ie paB t so eine neue 
W eit m itte n  in  eine a lte  h inein? W ird 
nioht d as  S traB enbild  zers to rt?  W as 
sa g t d as  a.lte sto lze M erkantil-G ebaude 
dazu?  Y ersto fit es n ich t gegen den m o
d ern en  G eist des H eim atschutzes? Man 
m ag  d u rch  die Silber-G asse oder 
L auben -G asse  gehen, n irgends sieht 
m an  d a s  S traB enbild  gestó rt, noch viel 
w en iger ze rs to rt. D ie m odernen F o r
m en u n d  g e ra d e n  L inien  des Inneren  
w erden  zu be iden  G assenseiten  u n te r 
d e r heim isch  fiih lenden  H and des A r
ch itek ten  sa n f t und  geschm eidig, so
daB sie sich g efa llig  an  die N achbar- 
sch a ft an sch m ieg en  u nd  das StraBen
bild  n ic h t zerreiB en, sondern  im har- 
m onischen  A nschluB  an  d ie  U m gebung 
zur M o n u m en ta lita t erheben. Jedoch  
erscheinen  d ie  A uB enfonnen  so, daB 
sie d en  O b erg an g  v o n  der a lten  AuBen- 
w elt zu r m o d ern en  Innenw elt an- 

k iin d en , sodaB  m an  schon in der 
S e h r a n k ę  f i i r  L e h r m i t t e l .  a s th e tisc h e n  S tim m ung  v o rb e re ite t ist,

TIT. ,. ,  , . „  , sobak i m an  in d ie  groB en m odernen
\A le d ie  A ufgabe geste llt, wuicle sie ausgefiih rt. G esch iiftshallen  e in tr i tt ,  u n d  sich som it d a rin  ais-

D ie L osung  gelang , sow eit es bei den  gegebenen  V er- ba ld  heim isch  ftih lt, D as T y ro lia -H au s  u n te r den
h a ltn issen  m oglich w ar. Im Inneren  a tm e t alles d ie  L auben  in  B ożen e rsc h e in t w ie ein w e ite re r P rophet,
Je tz tz e it, sow ohl die a rch itek to n isch e  A nlage ais auch  w elcher von  d er GroBe u n d  B e d e u tu n g  B ozens in der
die geschafthche  E in rich tu n g  D ie un te re  Z one aller Z u k u n ft sp rich t. D as is t d e r  a s th e tisc h e  E ind ruck , den
W an d u n g en  e rh a lt du rch  gefallige H olzverk le idung  an-. das neue  T y ro lia -H eim  in B ożen  u n te r  den  L auben
heim elnden  C h arak te r. J e d e  neue S tellung  des Be- m a o h t .____________________________________________________

Die Wiederherstellung des Parthenons auf der Akropolis von Athen.
n der Offentlichkeit wurden kurzlich Nach- 
richten iiber eine W iederherstellung des P a r
thenons auf der Akropolis von Athen ver- 
breitet, die in den Kreisen der Denkmal- 
pfleger eine gewisse Unruhe hervorgerufen 
haben, offenbar aber auf unrichtigen Voraus- 

setzuntren beruhten. Die Nachrichten gingen so weit, 
englischen Kreisen unter Hinweis auf den Umstand, daB
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Fnesteile  und Metopen, sowie die Marmorbildwerke der 
• u  u r  j  Parthenons im Britisehen Museum in London 

sich befinden, den G edanken eines yólligen W iederaufbaues 
zuzusprechen. Namentlich sollten es E rnest G a r d n  e r  
und John P e n o y r e ,  die ais gew ichtige Stimmen in Eng
land bezeichnet wurden, sein, welche dem volligen Wieder- 
aufbau das W ort redeten. D as schien allerdings schon aus 
dem rein auBerlichen G rund unw ahrscheinlich zu sein, ais



x i diesen Z * w k  Enirtand aueh  d ie  ram Parthenon  geh r-  
9 0 . grieehisehen Bild werk e. die EIgin Marti - L c-
.fooer Sammlongen. harte wieder zuruek e rs ta rt-n  m . 
am alle noch vorhandeiłen Reste diese> Tempeis brim  
Wiederaufbau zu venrenden. Nunmekr aufiert sieh Pr> f. 
Dr. Hubert R m c k f a B  tdh der Teehnisehen Hoehscimle

- I ł  Laaf der lecnea f5 Jahre sa d  ac den B i i> : d-r 
-1-- r - . . i - _ • • ■
eine Reihe ron tiofcenmęs- ■ad'Wie«lerfcer?:eQ«a2ę-Ar^e:‘-a  
v.>rgeo:amefl *  rien. 'ierea Leimn^ im den His- -a i - '  
;rrieeMsehen Ajehnekwn. B a la  a s nad s^in-s r>:-.‘h. xe- 
wissenhaften und jr-schalten Ass>tentća O r l e a a d t  i

ia ifanehen im jjth w a b . M erk.' zu der A n g elc --' -~'-t_ i11 
l^ruhi^ender Weise. Knaekfuił ist ein fruherer llitart*riter 
Dórpfeldj und Wiegands. der in der Lage war. die v .;> n  den 
Beauftragten der CTieehi sehen Regierung bisher ausgefuhr- 
ten Arbeiten am Parthenon auf der Akropolis von Atn^r 
■ f c ł  i® prafen. Sein Bericht ist gw ignrt. die a u fiH‘~ - 
tenen Beffirehtunsren zu zerstreuen. Er fuhrte aus:

liesrt. Ich habe di-s^ Arbeiten seit 1901 an On und Scell- 
beobarhtet u d  ih r a  F ongang T td o ig t  n d  dabei d e r a  
a K fn ń c k a c te  o d  far jede D w f c u Ą f l t g f  w H U t  
Ansfuhrunz mit Freade bewandert. Den Anfanar ■aekte 
die dareh die Erdbęł- enwirtamg dt~ Jańres ls&4 drm ^ead

V o r h a  11e d e <  P a r t h e n o n .  Dann folgte die voH-

^  April 1992.



standige W iederaufrichtung der Nordhalle des E r  e c h - 
t h e i o n s ,  an die sich die H erstellung von dessen W est- 
und Siidwand nebst der Korenhalle anschloB. In sorgfal- 
tigster Weise ist hier jedes antike W erkstuck an seinen 
Platz gesetzt worden, sodaB nur eine yerschwindend kleine 
Zahl neuer Teile an die Stelle fehlender Steine eingesetzt 
werden muBte und nur ein groBeres Stuck, eine in schrager 
Bruchflache gespaltene Saulentrommel der Nordhalle, nicht 
wieder verw endet werden konnte. Die groBen zerbrochenen 
marmornen Deckenbalken der Nordhalle sind an aufge- 
lagerten Eisentragern aufgehangt, sodaB die alte Marmor- 
decke in ihrer ganzen H errlichkeit den lichten Kaum wieder 
iiberspannt. Ebenso hat die K orenhalle ihre vollstandige 
Decke durch Zusammenfiigen der zersplitterten m ittleren 
K asettenplatte erhalten. Die im Anfang des 19. Jahrhunderts 
unter K onig Otto durch P  i 11 a  k i s begonnenen W iederher- 
stellungs-Arbeiten, die damals nur teilweise zur Aufrichtung 
der Korenhalle fiihrten, an der Nordhalle aber nicht viel 
iiber die Vorarbeiten hinauskamen, bedeuteten fiir die 
neuen Arbeiten keine Hilfe, da die damals neu angefertig- 
ten Ersatzstiicke je tz t gar nicht yerw endet werden konnten, 
yielmehr der unter P ittakis eingefiigte und auf alteren Photo- 
graphien noch sichtbare neue A rchitrav der Korenhalle 
nebst dem bossierten Gesimsstiick w ieder ausgewechselt 
und durch die in ihren Bruchfugen zusam mengesetzten 
Originalstiicke ersetzt worden ist. Die dritte und ais tech- 
nische Leistung bedeutendste A rbeit bilden die W iederauf- 
richtungen im Inneren und on der Osthalle der P  r  o - 
p y  1 a  e n , durch die man erst einen richtigen E indruck 
von der P rach t und der W irkung dieses Bauwerkes ge- 
winnt. Hier hat Balanos ein ganz neues Yerfahren ange- 
wendet: die zerbrochenen Riesenblocke der A rchitrave und 
Deckenbalken sind durch in ihrem Inneren einbetonierte

Vermischtes.
Zur Neubesetzung der Stelle eines S tadtbaurates fiir 

Hochbau in Dresden. Uber die Grunde, welche Hm. S tadt
baurat Dr. A lbert K i i h n  in Forst veranlaBt haben, die 
W ahl auf die Stelle des S tadtbaurates fiir Hochbau in 
D r e s d e n  abzulehnen, enthalten die „Dresd. N achr.“ vom 
16. April 1922 die Mitteilung, man habe „aus F orst in der 
Lausitz einen Schiiler W allots, den dortigen S tadtbaurat 
Dr.-Ing. K i i h n  geholt, der ais S tadtebauer und Yerwal- 
tungsarchitekt unter den heutigen Verhaltnissen alle Ga- 
rantien zu bieten schien; wenigstens hatte  er alle Prufungen 
„mit Auszeiehnung“ bestanden. Merkwiirdigerweise hatten 
die Linksparteien in den AusschuBsitzungen zum groBen 
Teil einem anderen Bewerber den Vorzug gegeben und 
erst bei der W ahl durch die S tadtverordneten stimmten sie 
einmutig fur Dr. Kiihn. Dieser etwas auffallige Umsehwung 
in der Anschauung hat je tz t seine Auf klar un" gefunden. 
Man wollte namlich erfahren haben, daB der neue S tad t
baurat Sozialdem okrat sei. Da man heute vielfach die 
politische Schulung eines K andidaten seiner theoretischen 
und praktischen vorzuziehen pflegt, so w ar die W ahl yon 
Dr. Kiihn gesichert. Aber nun kam die groBe Enttauschung: 
Dr. Kiihn ist gar kein „Genosse“. E r hat sich, wie er uns 
selbst w iederholt versicherte, w ahrend seines ganzen Le- 
bens nie politisch betatigt, sondern nur m it kiinstlerischen 
und fachlichen Dingen befaBt. Die Tatsache, daB er in dem 
stark  industriellen Forst sich besonders der arbeitenden 
Bevolkerung bei dem Kleinwohnungsbau angenommen hat, 
mag zu der Entdeckung seines „sozialdem okratischen 
Herzens“ gefiihrt haben. U nter diesen U mstanden hatte 
der neue S tad tbaurat in Dresden kein ersprieGliches Be- 
tatigungsfeld gefunden, er hatte sich sozusagen zwischen 
zwei Stiihle gesetzt. So ta t  er das richtigste, was man in 
solchen Fallen machen kann — er verzichtete auf den 
gewiB sehr begehrten D resdner Ratssessel.“

W enn diese D arstellung richtig ist — wir haben, soweit 
wir iiber die Verhaltnisse unterrichtet sind, keinen Grund, 
am W esentlichen der Yorgange zu zweifeln —, dann blieb 
Hm. Dr. Kiihn in der T a t nichts Anderes iibrig, ais auf 
die viel begehrte Stelle zu verzichten. Unpolitische Am ter 
sollten nicht zum G egenstand politischer Erw agungen ge
macht werden. Im Obrigen haben die D resdener Stadt- 
verordneten in ihrer Sitzung vorn 20. April 1922 nunmehr 
S tad tbaurat und Senator Paul W o l f  in H annover d u r c h  
Z u r u f  e i n s t i m m i g  gewahlt. W ir begruBen auch 
diese Wahl, auf dereń B edeutung wir noch zuruck- 
kommen. —

Personal-Nachrichten.
Ehrendoktoren technischer Hochschulen. Die Tech- 

nische Hochschule in A a c h e n  hat dem D irektor des K aiser 
Wilhelm-Museums in Krefeld, Prof. Dr. Friedrich D e n e -  
k e n ,  „ i n  W i i r d i g u n g  s e i n e r  g r o B e n  V e r  - 
d i e n s t e  u m  d i e  F o r d e r u n g  d e s  W e r k b u n d -

E isentrager w ieder zu einheitlichen W erkstiicken verbunden 
worden, sodaB sie, ohne einer besonderen A ufhangung zu 
bediirfen, w ieder selbst ais T rager der K asettendecken 
und der Friese dienen konnen.

Je tz t besteht die Absicht, die Saulen d e r N o r d s e i t e  
d e s  P a r t h e n o n  m it ihrem G ebalk w ieder aufzurichten 
und zusammenzufiigen. Ich hatte  im vergangenen Herbst 
Gelegenheit, zu sehen, m it w elcher Sorgfalt und technischen 
Gesehicklichkeit auch hierfur die V orarbeiten ausgefiihrt 
werden. Die zerspaltenen A rchitrave w aren ohne Bescha- 
digung ihrer Bruchfugen un ter E inbetonierung der Trager 
in ihrer unbearbeiteten Innenseite w ieder verw endet, ebenso 
w ar die Zusam m ensetzung eines K apitells nahezu vollendet. 
E ingeriistet waren die siebente, ach te  und neunte Siiule, 
um. hier zunachst die Ziegelausflickungen der dreiBiger 
Jah re  des 19. Jah rhunderts aus den Saulenschaften zu ent- 
fernen und durch einen dauerhafteren  Stoff zu ersetzen 
und dann der achten Saule ihre oberen Trommeln und ihr 
K apiteli w iederzugeben. Von der ganzen nordlichen Saulen- 
reihe sind nur sehr wenige Saulentrom m eln ganz zersplittert, 
diese sollten n icht durch neue M armortromm eln ersetzt 
werden, sondern an einen tragenden K ern aus hartem 
K alkstein werden die abgespaltenen Fragm ente nach ihrer 
Bruchfuge angefiigt und die verbleibenden Liicken mit 
M armorbeton gedichtet, sodaB fast nu r die antike Ober- 
flache in E rscheinung tritt. An eine „W iederherstellung11 
des Parthenon im Sinn eines geschlossenen Aufbaues denkt 
natiirlich kein em st zu nehm ender Archaologe oder Archi
tek t in A then; nicht einmal die A ufrichtung der Saulen der 
Siidseite is t geplant, da hier eine groBere Anzahl Trommeln 
fehlen und die Einfiigung ganz neuer Trommeln unver- 
meidlich sein wiirde.“ —

G e d a n k e n s ,  u m  r h e i n i s c h e  K u n s t w i s s e n -  
s c h a f t  u n d  r h e i n i s c h e s  K u n s t g e w e r b e  
d u r c h  s e i n e  l i t e r a r i s c h e  u n d  a m t l i c h e  T a 
t i g k e i t  u n d  p r a k t i s c h e  K u n s t p f l e g e "  die 
Wiirde eines D r . - 1n  g. e h r e n h a l b e r  yerliehen. —

Geheimer B aurat Dr. v. Rieppel, R eiohsrat der Krone 
Bayerns und P rasiden t des Bayerischen Industriellen-Ver- 
bandes, vollendete am 17. April 1922 auf seinem Landsitz in 
Finnerhof am Tegernsee sein 70. Lebensjahr. Rieppel kann 
auf ein reiches und erfolgreiches Leben zuriickblicken. Uber 
40 Jah re  w ar er, zuletzt ais G eneraldirektor, in der 
Maschinenfabrik A ugsburg-N iirnberg A.-G. tatig , ein Amt, 
von dem er vor einiger Zeit aus Gesundheitsriicksichten 
sich trennen muBte. Rieppel is t auch V orsitzender des 
K uratorium s der Bayerischen L andesgew erbe-A nstalt in 
Niirnberg. —

Wettbewerbe.
W ettbewerb: „Burohaus Mannheim". Das Preisgerieht,

bestehend u. a. aus den H erren: B aura t Dr. B i l f i n g e r ,  
Mannheim, Professor B e r  n d 1, Munchen, O berbaurat Pro
fessor Dr. Herm. B i 11 i n g , K arlsruhe, Professor P. B o - 
n a  t  z , S tu ttgart, Geh. O berbaurat P rofessor Dr. H o f - 
m a n n ,  D arm stadt, und O berbaurat Z i z 1 e r , Mannheim, 
hat folgendes Urteil gefiillt: Zwei I. P  r  e i s e erhielten die 
Entwiirfe m it den K ennw orten: „Zeitgemafi“, Verfasser: 
A rchitekt R egierungsbaum eister C hristian S c h r a  d e und 
A rchitekt L. R ó s i n g e r  in Mannheim, und „Mannheimer 
Stadtw appen“, V erfasser: A rch itek t W illi D r i n n e b e r g  
in Mannheim. Zwei 11. P  r e i s e erhielten die Entwiirfe mit 
den K ennworten: „S teigerung1", V erfasser A rchitekt Regie
rungsbaum eister Christian S c h r a d e  in Mannheim und 
„O sterglocken“, Y erfasser A rch itek t Carl W i e n e r  in 
Mannheim. Ferner w urden zum A nkauf empfohlen die Ent- 
wurfe m it den K ennw orten: „Peng  h a t’s gem acht11, Ver- 
fasser: A rchitekt Carl W i e n e r  in Mannheim, „Lange 
Linien1, V eriasser: die A rchitekten  Stadtbauam tm ann
Joseph B e c k  und Gg.  W . L e o n h a r d t  in Mannheim, und 
„Dixi , ^ erfasser: A rchitekt Carl N e u B in Mannheim. — 

ei.nem. engeren W ettbew erb zur E rlangung von Ent
wurfen fiir eine Notkirche in Crefeld erhielten den I. Preis 
die A rchitekten G e i 1 e n & O s t  w a  1 d ; den II. Preis 
A rchitekt P. A. K e s s e l e r  in Crefeld; den III. Preis 
A rchitekt F. L o h r s c h e i d t  in Crefeld; den IV. Preis 
A rchitekt P i p p e r in Crefeld-Bockum. —

In h a lt: D as G eschaftshaus der Verlagsans*alt Tyrolia in 
±sozi‘n. (hphlufl.) — Die W iederherstellung des Parthenons auf 
der A kropohs von Athen. — Yerm ischtes. — Personal-Nach
richten. — W ettbew erbe. —

„.. ,Yer'aS ?er Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
ur die Redaktion verantwortlich: A l b e r t  H o f m a n n i n  Berlin.
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