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Vierzig Jahre Marienburg-Bauleitung.
Ein GruB an Conrad S t e i n b r e c h t  zum 5. Mai 1922.
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eit vollen . v ier Jah rzehn ten  steht Conrad 
S t e i n b r e c h t  an der Spitze der Marien- 
burger §chloBbau-V erw altung und am 5. Mai 
1922 jah rt sich aberm als der Tag, an dem der 
damalige R egierungs-B aum eister die Bau- 
leitung tibernahm . An diesem G edenktag 

werden nicht nur die engeren Freunde der Marienburg, 
sondern auch die Fachgenossen in deutschen L anden freudig 
Anteil nehmen. Sowohl in der hergebrachten  Beamten- 
Laufbahn, wie in dem W irken des freien B aukiinstlers ist es 
selten, daB ein Mann seine ganze L ebenskraft e i n e r  Auf
gabe widmen darf und in ihr so auBerordentliche Erfolge 
ernngen kann. Die Jahre, in  denen S teinbrecht m it den 
Bauarbeiten an der M arienburg begann, stehen gewisser- 
maBen ais Grenzscheide zwischen zwei Z eitaltem  in der 
Denkmalpflege: jenem ersten, da m an in froher B egeistenm g 
die Schonheit altdeutscher B aukunst entdeckte, und nun, 
ohne die Hilfsmittel w issenschaftlicher Forschung, wage- 
mutig an W iederherstellungen heranschritt, und der 
nachsten Epoche, die sich die E rfahrungen und  MiBerfolge 
der ersten, aber auch die E rgebnisse kunstgeschichtlicher 
Forschung zunutze machen konnte. Auch die Marienburg 
nahm von Anfang an, seit 1815, an dieser Entw icklung teil.

Der erste B auabschnitt von 1817— 1831 hatte  sich m it 
dem Westfliigel des M ittelschlosses, der eigentlichen H o c h- 
n i e i s t e r - R e s i d e n z ,  beschaftigt, und dort, wo ein 
sicherer Befund zu erkennen war, baulich das Richtige ge- 
troffen; weniger befriedigend w ar der innere A usbau und 
noch bedenklicher w aren die E rganzungsbauten  aus der 
Mitte des Jahrhunderts. B ereits 1849 wies der neu em annte 
Konservator PreuBens, F. von Q u a  s t, auf diese Mangel 
hin und zum ersten Mai fiihrt er die Arbeitsw eise ver- 
gleichender A ltertum skunde in die M airenburg-Forschung 
ein. Eigene Reisen bis nach Italien h inunter und die 
seit 1815 erschienenen kunstgeschichtlichen Yeroffent- 
lichungen boten ihm die H ilfsm ittel hierfiir. Es t r a t  nun 
eine Jahrzehnte andauernde R uhepause an der M arienburg 
ein: selbst die B lankenstein’schen U ntersuchungen von 
1869—71 hatten lediglich anregend gew irkt. Endlich ent- 
schloB sich die preuBische R egierung 1881, H erstellungs- 
arbeiten an der M a r i e n - K i r c h e  und dem K r e u z -  
g a n g  d e s  H o c h s c h l o s s e s  ausfiihren zu lassen, 
und im folgenden Ja h r  legte sie die B auleitung in die 
Hiinde Steinbrechts. Ais Schiiler Adlers, ha tte  dieser auf 
der Bauakademie sich m it der heim ischen Denkmaler-

welt vertrau t gemacht. Von besonderer Bedeutung wurde 
fiir ihn aber in der Baufiihrerzeit die Beschaftigung bei den 
Ausgrabungen des Reiches in Olympia (1877). Die scharf 
beobachtende A rbeitsweise der klassischen Altertum skunde, 
un ter restloser Heranziehung aller schriftlichen Quellen, 
wurde ihm hier wohl vertrau t, und vielleicht h a t Stein
brecht sie ais einer der ersten in die heimische Denkm al
pflege eingefiihrt. Der Siiden bot ihm aber mehr, denn 
wer sein Auge friih an den Denkm alern von Hellas und 
Italien  schult, vergiBt es nie, daB der w iederherstellende 
A rchitekt Bau k u n s t l e r  sein soli, und daB zur trockenen 
G elehrtenarbeit des A ltertum sforschers fiir solche Aufgaben 
auch die G estaltungskraft des K tinstlers notig  ist.

Die 1882 begonnene Instandsetzung der SchloB-Kirche 
w are so, wie sie damals veranschlagt war, F lickw erk ge- 
blieben und daher ging S teinbrecht sofort an  die archao- 
logische U ntersuchung des ganzen Hochschlosses, und 
schlieBlich der gesam ten SchloBanlage. Vorbildlich is t noch 
heute der 1885 im „C entralb latt der B auverw altung“ ver- 
offentlichte Bericht tiber den K apitelsaal. Hier zeigte 
Steinbrecht, daB es moglich war, die verro tte ten  Speicher- 
boden, die m an 1800 eingefiigt hatte , zu neuem Leben zu 
erwecken; nicht nur moglich, sondern auch notwendig, denn 
in dem dam aligen Zustand groblicher Y erunstaltung war 
das SchloB fiir den Beschauer unverstandlich geworden und 
es w ar w irtschaftlich auch n ich t zu verantw orten, diese 
Zutaten aus Zeiten des N iederganges durch etwaige Instand- 
setzungen zu verewigen. So en tstand  1885 sein um fassender 
W i e d e r h e r s t e l l u n g s - E n t w u r f  d e s  g a n z e n  
S c h l o s s e s .  Seine alten Lehrer, A dler und Spiecker, 
un terstu tz ten  den Plan, ebenso der damalige K ultusm inister 
von GoBler, der fortan  ein treuer und unerm iidlicher 
Forderer des M arienburg-Unternehmens blieb. 1886 begann 
der Bau in groBem Stil. E rst der K rieg, 1914, brachte ihn 
zeitweilig zum S tills tan d  doch is t die S taatsregierung seit
1919 von Neuem bemiiht, das W erk fortzusetzen.

B ereits 1881 ha tte  Steinbrecht alle w ichtigeren S tadte 
und B urgenstatten  des Ordenslandes bereist und hier Denk- 
m aleraufnahm en gemacht, die stetig, bis in die neueste Zeit 
hinein vervollstandig t wurden. Die O rdensburgen Livlands 
und A puliens, wie auch D eutschlands reicher Denkmaler- 
schatz w urden in alljahrlichen Studienreisen durchstreift: 
h ieraus w urde das Vergleichs-M aterial gew onnen zur 
D eutung all der Einzelform en in dem B aukórper der 
M arienburg, aber auch A nregungen, wenn es notig  wurde
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, i „ .„ w t  T.'i,Tflpn npu en td eck t, u n d  d ie grundlegenden Amts-Erganzungen e i n z u f u g e n .  Yier k o s t b a r e  VeroffentU chungen, hu  dem  e in s tig en  O rdens-A rchij, die je tz t im
uber Thom , iiber SchloB Lochstedt und uber die Ordens- buc e s taa tsa rch iv  verw ahrt werden, durch den
burgen geben auch dem Fernerstehenden Einblick in diese K om gsberger auun

D i e  M a r i e n b n r g  i n  W e s t p r e u f i e n  v o r d e r  W i e d e r h e r s t e l l u n g  (1885). A nsicht von Sudosten.

D ie  M a r i e n b u r g  i n  W e s t p r e u f i e n  n a c h  d e r  W i e d e r h e r s t e l l u n g  d u r c h - C o n r a d S t e i n b r e c h t .
Ansicht von Sildosten.

Arbeitsweise. Daneben ging rastloses Spiiren in den D ruck beąuem  zuganglich gem acht Es sind das die um-
Archiven, wobei an die yielseitigen Y orarbeiten des fangreichen A usgabebucher des TreM ers, des H auskom turs
Predigers Haebler (i 1841) angeknupft wurde Alte Be- und des K onvents, sowie die Inventarverzeichnisse der
schreibungen der Marienburg aus dem 16. und 17. Jahr- Ordensh&user, ver(jffentlicht von E. J o a c h i m ,  und von
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d e s  n e u e n  P e r s o n e n - B a h n h o f e s .
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Blick au s  d e m S c h l o B g a r t e n  a u f  d i e B a u g r u p p e .

L a g e p l a n  d e s  M a r s t a l l - G e i a n d e s .  
Die Bebauung des M arstall-Geiandes in Stuttgart.

3. Mai 1922.

W. Z i e s e m e r. Neben der Ausbeute an unm ittelbaren bau- 
geschichtlichen D aten geben sie vor Allem einen tiefen Ein- 
blick in die Verfassung, das W irtschaftsleben und die ge- 
sam te geistige K u ltu r des Ordens; nur diese V ertrautheit 
m it den Menschen jener Zeit fiihrte zum Y erstandnis des 
von ihnen geschaffenen Bauwerkes. „Bei der W iederher
stellung: eines Baudenkm als soli dagegen nicht bloB die 
aufiere Form, sondern das W esen und Empfinden einer um 
Jahrhunderte  zuruckliegenden Zeit gelem t und wieder- 
gegeben w erden“, so hat Steinbrecht einmal seine Aufgabe 
selbst umschrieben. Trotzdem  hat er es verm ieden, je Lehr- 
satae aufzustellen, wie sie vor Jah ren  einmal so heftig um- 
s tritten  wurden, weil jedes groBe Baudenkm al seine eigenen 
Lebensbedingungen fiir sich hat, dereń Ergriindung freilich 
die ganze Lebensarbeit eines Mannes ausm acht, und in 
dieser restlosen Hingabe an die Marienburg und die Denk- 
m aler des Ordenslandes liegt vielleicht das Geheimnis des 
Erfolges.

Wo technische Erfordernisse. vorlagen, z. B. in der 
Entw asserung, w urden alte unzweckmSfiige Bauweisen un- 
bedenklich verbessert und dadurch wurde in hoherem Sinn 
die Erhaltung gesichert. Meistens w ar aber das Wieder- 
beleben a lter Techniken das zweckmaBigste Yerfahren. Neu- 
schopfungen w aren unvermeidlich, an Giebeln und Tiirmen, 
an Mobiliar und W andbem alungen u. a. m., ste ts in engster 
Anlehnung an alte Vorbilder, doch nicht nach der Methode 
des W allenstein’schen W achtm eisters, sondern geleitet von 
dem feinen kiinstlerischen Empfinden, das sich an klassi- 
schen Denkm alern gebildet hatte. So hat er, der von allen 
am Bau Beteiligten stets Entsagung im eigenen Entw erfen 
forderte, doch ungewollt ein groBes K unstw erk geschaffen, 
aber in der bescheidenen A rt Michelangelos „der Meister soli 
vor seinem W erk verw ehen“*). F iir den A rchitekten wird 
daher Steinbrechts W iederherstellung der Marienburg jeder- 
zeit eine unversiegbare Quelle der Belehrung und reinen 
K unstgenusses sein. Uns PreuBen aber, in dem wiederum, 
wie einstmals, abgesprengten deutschen Grenzland, m achte 
er die Marienburg zum wirklichen Yolksheiligtum, das Jeder 
m it Stolz und Liebe betrachtet. Wo bekam e m an eine 
bessere A nregung zur B eschaftigung m it vaterlandischer 
Geschichte ais in der H auptburg des Ordens, der unseren 
S taa t griindete?

Nach wie vor, und mehr ais vor hundert Jahren, ist 
dio M arienburg ein lebendes Denkmal, und daB sie das ge- 
worden ist, verdanken wir Steinbrechts vierzigjahriger 
Arbeit.

Mogę der verehrte Meister, den kaum  die L ast der 
Jah re  driickt, noch fiirderhin Leiter und H iiter des Baues 
sein! —

M arienburg (W estpr.). B ernhard S c h m i d.
*) „L a  causa  a ll’ effetto inc lina  e cede .u S one tt an  V itto ria  C olonna, 

D ie U berse tzung  nach  R obert-T ornow . N r. 206.

Vermischtes.
Das Hochhaus in Stuttgart. Bei der N eubebauung des 

M a r s t a l l - G e i a n d e s  i n  S t u t t g a r t ,  des Gebiets- 
teiles, der zwischen der Konig-StraBe und den Anlagen in 
unm ittelbarer Nahe des neuen Haupt-Bahnhofes liegt, wird 
das H o c h h a u s  insofern eine gewisse Rolle spielen, ais 
der nordlichste Teil dieses Gelandes, der an der Ecke der 
Konig- und der Schiller-StraBe liegt und im Bild des 
Bahnhof-Vorplatzes eine Rolle spielen wird, m it 8 Ge- 
schossen =  29 m hoch bebaut w erden soli. Doch is t dieser 
Hochhausteil mit allen Vorsichtsma.Bregeln gegen eine harte 
W irkung im StraBenbild umgeben worden. Zunachst w ird 
ihm der hohe, alles beherrschende Turm  des neuen Emp- 
fangsgebaudes des H auptbahnhofes p-egeniiber stehen. So- 
dann schlieBen sich ihm B aukorper an, die an der Mar- 
stall-StraBe und an der A nlagenseite 16 m m it 4 Geschossen 
hoch sind, sich aber an der Konig-StraBe auf 5 Geschosse 
m it 18,5 m Hohe steigem . Dem Hochhaus selbst is t an der 
Konig-StraBe und an den A nlagen je eine eingeschossige, 
an der Schiller-StraBe jedoch eine zweigeschossige Terrasse 
vorgelagert. W ahrend das Hochhaus und ' die Terrasse 
flachę D acher erhalten, erhalten die D acher der iibrigen 
Teile der M arstall-Bebauung die ubliche Neigung. So sind 
Obergange und Milderungen geschaffen, die das Hochhaus, 
das ein H otel aufnehm en soli und an dieser Stelle nicht 
ohne B erechtigung sein diirfte, ertraglich  machen. —

Zum 50jahrigen Bestehen des Verlagshauses Ernst Was- 
muth in Berlin. Am 1. Mai 1922 w aren 50 Jah re  yerflossen, 
dafi das V erlagshaus E r n s t  W a s m u t h  A .-G . in  Berlin 
durch E rnst W asm uth in der Franzosischen StraBe 14 be- 
oriindet wurde. E rnst W asm uth h a tte  seine fachliche Yor- 
bildung in Deutschland, F rankreich  und E ngland gewonnen. 
Den franzOsischen Buchhandel erlern te er hauptsachlich bei 
Morel in Paris. E rnst W asm uth begriindete eine A rchi
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tektur-Buchhandlung, der er durch Y ertretungen und den 
Vertrieb der bedeutendsten A rchitekturwerke der Firmen 
Ducher, Firmin-Didot und Morel in P aris  die Grundlage gab. 
E r sttłtzte sich u. A. auf die W erke von Cesar Dały, Viollet- 
le-Duc und Letarcuilly. Fiir das Ornamentwerk vonR acinet 
iibernahm W asm uth eine deutsche Ausgabe. Nachdem 1875 
sein Bruder E m i l  in das Unternehmen eingetreten war, 
schritt er zur A usgestaltung seines deutschen Verlages. 
W er von heute auf die Zeit der achtziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts zuruck blickt, weiB, was inzwischen, nicht 
zum Geringsten durch das Verdienst E rnst W asmuths, atu 
dem Gebiet der W erke fiir A rchitektur und K unsthandw erk 
geschehen ist. Es entstanden nun Monumental werke wie 
Fritsch, „Denkmaler deutscher R enaissance“, Dohme, „Ba- 
rock- und R okoko-A rchitektur“, Schafer, „H olzarchitektur , 
Hartung, „Mittelalterliche B aukunst11 usw., W erke, welche 
die A rchitekten erst zu Anspruchen an Darstellungen ihrer 
K unst erzogen. Fiir . das K unsthandw erk verband er sich 
mit Julius Lessing, Otto von Falkę usw. Spater tra ten  
Strack, Raschdorff, Cornelius Gurlitt, Friedr. Sarre, Herm. 
Muthesius, Hugo Licht nebst vielen Anderen in den Kreis 
der Autoren. Im September 1894 starb Emil W asmuth, 
ihm folgte im Oktober 1897 Ernst W asmuth. Inzwischen 
w ar der Yerlag in das eigene Geschaftshaus Markgrafen- 
Stra.Be 31 iibergesiedelt, in dem er sich heute noch befindet,. 
Die Leitung iibernahm nun Otto D o r n ,  der sie bis 1913 
fuhrte. Unter ihm wurde das Unternehmen in eine Aktien- 
gesellschaft umgewandelt und weiter ausgestaltet. 1913 
iibernahm Giinther W asmuth, ein Sohn von Emil W asm uth, 
die Leitung. Noch E rnst W asm uth hatte  die Grundlagen 
fiir eine weitere Ausdehnung des Verlages gelegt, zu denen 
Otto Dorn zahlreiche eigene Anregungen hinzu fiigte. Der 
K rieg unterbrach manche Piane und Vorsatze, aber seit 1918 
begann auch hier wieder ein frischer Aufstieg. Es darf nicht 
unausgesprochen bleiben, daB dem Verlag E rnst W asm uth 
an der Entw icklung der A rchitektur der G egenwart durch 
seine vorbildlichen Yeroffentlichungen ein wesentlicher An- 
teil zukommt. —

Die Stelle des Direktors der technischen Direktion der 
Stadt Belgrad wird von der Legation des Konigreiches der 
Serben, K roaten und Slovenen in Berlin m it F rist zum 
15. Mai 1922 zur Bewerbung ausgeschrieben. Die Staats- 
biirgerschaft des Konigreiches der Serben, K roaten  und 
Slovenen wird nicht gefordert. Dagegen miissen die Be
werber eine technische F akultat oder eine technische Hoch
schule im R ang einer F aku lta t des In- oder Auslandes ab- 
solviert, eine Praxis von 15 Jahren  hinter sich haben, eine 
gute K enntnis der Hauptzweige des technischen Dienstes 
besitzen und die selbstandige Leitung' technischer Arbeiten 
groBeren Umfanges nachweisen konnen. Die Bewerber 
haben die Hohe ihrer Gehalts-Anspriiche anzugeben. Ist 
es schon miBlich, daB hier seitens der ausschreibenden 
Stelle keine feste Summę genannt ist, so kommen ais 
Schwierigkeit fiir eine angemessene G ehaltsforderung noch 
hinzu das wecliselnde Y erhaltnis zwischen Mark und D inar 
und die UngewiBheit iiber die Lebensverhaltnisse in Bel
grad. Aus dem Umstand aber, daB die Ausschreibung auch 
in deutschen Zeitschriften erfolgte, konnte geschlossen wer
den, daB deutsche Bewerber eine em ste W urdigung seitens 
der serbischen Behorden finden diirften. Ob wir zur Be
werbung raten  sollen? W ir mochten da an ein W ort Bis- 
marcks erinnern, der zu dem Fiirsten A lexander von Bul- 
garien vor dessen Ausreise nach Sofia auf Befragen er- 
widerte: „Gehen Sie immer hin, es w ird auf alle Falle eine 
interessante E rinnerung fiir Sie sein.“ Bewerbungen sind 
unter A. Nr. 5276 an die „A dm inistrative Abteilung des 
S tadtrates der Gemeinde Belgrad11 zu richten. —

W ettbewerbe.
Ein Ideen-Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfen 

fiir ein Krieger-Ehrenmal auf dem Hirtenbóhl in Pletten- 
berg i. W. wird vom Denkmal-AusschuB m it F rist zum 
15. Jun i 1922 fiir alle in Deutschland ansassigen K unstler 
deutscher Staatsangehorigkeit ausgeschrieben. Mit einem 
Aufwand von 250 000 M. will die S tad t P lettenberg  ihren 
in dem grofoen Kampf fiir das Y aterland und die 
Heimat gefallenen 182 Sóhnen ein wtirdiges Denkmal setzen. 
Drei Preise von 5000, 3000 und 2000 M. Im Preisgerieht
u. a. die Herren Geh. B aurat Prof., Georg F r e n t z e n  in 
Aachen, Provinzial-K onservator Landesbaurat K o r n e r  in 
Munster i. W., B aurat Ludwig H o f m a n n  in H erbom  und 
Stadtbaum eister S c h m i d t  in P lettenberg. Unterlagen 
gegen 25 M. durch das S tadtbauam t in P lettenberg. —

Ein Wettbewerb um den Preis der Wilhelm Strauch- 
Stiftung des Architekten-Vereins zu Berlin fiir 1923 wird 
mit F rist zum 31. Marz 1923 fiir die Mitglieder des Vereins 
ausgeschrieben. Die Aufgabe des W ettbew erbes besteht in 
der „Geschichtlichen D arstellung der Farbenlehre m it be-
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sonderer R ucksicht auf die Frage, welchen EinfluB die 
Ostwald’schen Theorien auf die kiinstlerische Tatigkeit 
haben konnen". Der Preis, iiber dessen Zuerkennung der 
Beurteilungs-AusschuB des V ereins entscheidet, betragt 
3000 M. Der P re istrager is t verpflichtet, innerhalb zwełer 
Jah re  eine 6-wochentliche S tudienreise ru r Losung einer 
Reiseaufgabe zu unternehm en, fiir die ais Thema bestimmt 
ist- Alte und neue Briicken in Siiddeutschland mit Bezug 
auf ihre technische und kiinstlerische Bedeutung.11 Ver- 
langt wird eine zusam m enhangende E ntw icklung des siid- 
deutschen Bruckenbaues vom M ittelalter bis in die neueste 
Zeit. Auf A ntrag  des P reistragers kann  auch ausnahms- 
weise zugelassen werden, daB eine andere ais die im Aus- 
schreiben bezeichnete R eiseaufgabe bearbeitet wird. Die 
Preisverteilung erfolgt am G eburtstag  des Stifters, am
23. Jun i 1923. —

Ergebnis des Schluchsee-Wettbewerbes. Die „Badische 
Landeselektrizitats-G esellschaft A ktiengesellschaft (Baden- 
w erk)“ in K arlsruhe hatte  im O ktober yorigen Jahres einen 
I d e e n  w e t t b e w e r b  iiber den z w e c k m a B i g s t e u  
A u s b a u  d e r  W a s s e r k r a f t e  i m  G e b i e t  d e s  
S c h l u c h s e e s  im siidlichen Schw arzwald ausgeschrieben. 
Am 1. Marz 1922 gingen 20 Entw iirfe ein, welche einem 
aus den Hrn. Geh. B aurat B ł o c k -  Berlin, Oberingenieur 
D e m m e 1 - Basel, O berbaurat Dr.-Ing. h. c. M e y t h a l e r -  
K arlsruhe ais V orsitzenden, Geh. O berbaurat Prof. Dr.-Ing. 
h. c. R e h b o c k  - K arlsruhe und O berreg.-Rat S c h e 11 e n - 
b e r g - K arlsruhe gebildeten Preisgerieht zur Beurteilung 
vorgelegt wurden. Die nunm ehr erfolgte Entscheidung des 
Preisgerichtes ha tte  folgendes Ergebnis: I. Preis: Entwurf 
„ K e t t e n  w e r k e 11; Y erfasser: B u B  A. - G., Ingenieur- 
biiro fiir T iefbauarbeiten in Basel. II. Preis: Entwurf 
„S e e n p 1 a  11 e“ ; Y erfasser: R egierungsbaum str. M ii n c h - 
S tu ttgart, unter M itarbeit der M aschinenfabrik J . M. Vo i t  h - 
Heidenheim und der „Allgem einen Elektrizitats-Gesell- 
schaft“ S tuttgart-B erlin  hinsichtlich der maschinellen Ein- 
richtungen. III. Preis: Entw urf „ N e c t e m e r e ,  n e c  
t i m i d e 11; Y erfasser: Regierungs- und B aurat M o m b e r ,  
Vorstancl des Talsperren-N eubauam tes in Goslar. Ange
k au ft wurden die beiden Entw iirfe, die gemaB der Ent
scheidung der P reisrichter un ter sich gleichwertig sind: 
„ S a m m e l p u n k t 11, V erfasser: D y c k e r h o f f  & W i d 
m a  n n A.-G., N iederlassung K arlsruhe, und Dipl.-Ing. Fritz 
M a  i e r - K arlsruhe, und „ S e e n k r a n z 11, Verfasser: 
G r i i n  & B i l f i n g e r  A.-G., Mannheim, und Dr.-Ing.Adolf 
L u d i n , Ingenieurbiiro G. m. b. H., K arlsruhe. —

Wettbewerb Boots- und Clubhaus Nassovia in Hóchst 
a. M. Bei 145 Entw urfen fiel der I. P reis an den Entwurf 
„Am M ainuferle“ von Otto B e n n m a n n  in Cassel: ein
II. Preis an den Entw urf „H ochster S pu rt“ von M. H. 
M e y e r  in N iirnberg; ein w eiterer II. P reis an den Ent
wurf R. C. N. von Georg S c o t t i  in F rankfu rt a. M. An
gekauft wurde der E ntw urf „S topp“ von H. Z i n g e 1 e r 
in K oln a. Rh.; zum A nkauf empfohlen wurde der Ent
wurf „Im E ink lang“ von Georg R o t h  in H anau. Eine 
lobende E rw ahnung fanden Entw iirfe der Architekten 
A. P  f a f f m it Heinrich R o t h  in H ochst und  Frankfurt, 
M. H. M e y e r  in N iirnberg und Otto R h e i n h a r d  in 
Dresden. —

In einem Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfen 
fiir ein Gedachtnismal der Gefallenen des Essener Turn- 
und Fechtklubs erhielten: den I. Preis A rchitekt F. H. 
D i l l y  in Essen; den II. P reis A rch itek t A lbert W i l k e  
jun. in Essen und den III. Preis A ndreas D e r n a  in Essen. 
Der W ettbew erb w ar auf die A rchitekten  und Bildhauer 
der S tad t Essen beschrankt. —

Ein Wettbewerb um Entwiirfe fiir eine Auszeichnungs- 
Urkunde fiir Verdienste um die Landwirtschaft wurde durch 
den Akadem ischen R a t in D resden u n te r sachsischen oder 
in Sachsen lebenden K unstlem  m it F ris t zum 27. Mai 1922 
ausgeschrieben. N aheres durch die K unstakadem ie in 
Dresden. —

Im Wettbewerb betreffend Ideen fiir die Bebauung des 
Grundstiickes Kaiser Wilhelm-Platz in Magdeburg liefen
29 Arbeiten rechtzeitig  ein. Ais die besten wurden vom 
Preisgerieht erkann t die der A rchitekten  Hans P e t e r  und 
Hans L o r i t  z in Magdeburg: ihnen folgen die Arbeiten 
der A rchitekten W alter G i i n t h e r  in Magdeburg, 
W. M a l c h a u  in Passau, W alter F i s c h e r ,  Kurt 
S c h i i  t  z sowie Willi Z a b e l  in M agdeburg, S c h n e c k  
in Quedlinburg und Paul T h u r m e r  m it Heinrich A dani  
in Magdeburg. —

Inhalt; \  ierzig Ja h re  M arienburg-Bauleitung. — Yermischtes.
— Wettbewerbe. —

w? Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
w p  n verantwortlich: A l b e r t  H o f m a n n  in Berlin.
w. i i u x e n s t e i n  Uruckereigesellschaft, Berlin SW.


