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Zum Wiederaufbau auf dem westlichen Kriegsschauplatz.
Von D iplom -Ingenieur Alfred E c k s t e i n  in H agen i. W estfalen.

ie Erorterung der Wiederaufbau- 
frage fiir den westlichen Kriegs
schauplatz veranlaBte mich zur 
Aufzeichnung einiger Beobach- 
tungen, die mir in Gestalt von  
Skizzen, Postkarten-Notizen und 
in derErinnerung aus jener schwe- 
renZeit verblieben sind. AlsFront- 
soldat habe ich die Stadte mit 
ihren Hauptwerken baulicher Kul

tur nicht gesehen. Die Teilnahme an diesen Haupt- 
stiicken und ihrem Schicksal lenkt naturgemaB die ganze 
Aufmerksamkeit auf sich. Ich dagegen mochte auf jenes 
breite Fundament des Land- und Kleinstadtbaues hin- 
leiten, aus dem sich diese Einzelleistungen vom Gluck 
begiinstigter Gemeinden erheben und dessen Betrach- 
tung mir fiir die praktische Aufbau-Arbeit niitzlicher zu 
sein scheint.

Der natiirlichen Vorstellung von einer republika- 
nisch gleichfórm igen Art franzosischen W esens wird 
keine geringe Oberraschung beim Anblick der entschie- 
denen baulichen Eigenart der einzelnen Landschaften.
Die Maas-Gegend um Verdun gibt den Grundzug des 
niedersachsischen oder in Anbetracht der Mannigfaltig- 
keit derGrundriBbildung besser noch des oberbayerischen 
Bauernhauses wieder, das alle Bediirfnisse unter einem 
Dach vereinigt. Der W ohnteil ist zweigeschossig, dei 
W irtschaftsteil ein freier Raum, die Stuhlsaulen ais 
Baume vom  ErdgeschoB bis zu den Pfetten au frag en d ,
Stalldecken und -wande sind nach Bedarf eingezogen.
An die Rtickfront schlieBt sich unmittelbar der Haus- 
garten an. Das W irtschaftsleben muB sich daher auf 
dem zwischen StraBe und Hausfront eingehaltenen Ab- 
stand von einigen Metern Breite abgespielt haben. Uber 
die zw anglose Art der Dungablagerung an der StraBe 
wurde nicht w enig der Kopf geschuttelt; die Abortfrage 
vollends blieb ein ungeklartes Geheimnis. Dafur ent- 
schadi^te aber die nie fehlende ortsgememdliche yuell- K l o s t e r  i n  d e r  Ai
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w asser-V erso rg u n g  m it ih ren  w ohl v e rte ilte n  L auf- 
b ru n n en  u nd  T riu k s te llen  und  den  p rak tisch e n  gem ein- 
sa inen  W asch h au se rn  o d e r -gew olben  (K opfabb . u .S .279).

D ie G esam t - A n lage  der O rtsch aft en tsp rich t in 
S traB enfiih rung , P la tzb ild u n g , S te llung  d e r H aup tge- 
b aude  e rs tau n lich  allen  A nfo rderungen , die n euestens 
a u f G rund  des S tud ium s d er A lten  an  eine S ied lung  g e 
s te llt w erden . D er S chm uck  a lte r  B aum e u n d  B aum - 
g ruppen , sonst a is Z eichen germ an iseher A rt gepriesen , 
m ag  au f die friihere Z ug eh o rig k e it d e r G egend  zum 
D eu tsch tum  zuriick  zu fiih ren  sein. Jed en fa lls  sind 
d iese N a tu rd en k m ale  o ffensichtlich  au ch  von  d er fra n 
zosischen B ew ohnerschaft g e h e g t u n d  g e sc h a tz t w orden .

holz k en n ze ich n en  d ie  B auw eise ; die S p a rren  s in d  fiig- 
lich  n u r  a is E ich en k n iip p e l zu bezeichnen . D er W ied e r
au fb au  u n te r  d en  B ed in g u n g en  v on  1920— 30 w are  also  
fiir den  d o rtig e n  B ereich  k e in e  g ru n d sa tz lich e  N euheit; 
d ie  en tsch w u n d en en  K u ltu rw e r te  s ind  e rse tzb a r. U ner- 
se tz b a r u nd  d e r h e ilen d en  W irk u n g  d e r Z eit und  N a tu r 
iiberlassen  b le ib t jedooh  d ie  v o llkom m ene  V ern ich tu n g  
d er E rd o b erflach e . D er zu o b e rs t g ek e h rte  F e ls  m uli 
e rs t e ine gan z  neue  H u m u sd eck e  an se tzen . In  der 
R an d zo n e , a u s  d er dio b au lich en  B eo b ach tu n g en  stam - 
m en, b e sc h ra n k t sich d ie  Z e rs to ru n g  au f einzelne 
Stra.Benziige u nd  -v ie rte l. D ie F e ld e r  s in d  v e ru n k ra u te t , 
d ie  W ein- und O bstg e lan d e  v e rw ild e rt. —  (SchluB folg t.)

D o r f a n s i c h t  u n d  K i r c h p l a t z  a u s  d e r  M a a s - G e g e n d .

D ie O rtschaften  e rscheinen  w ie au s  einem  GuB um  
1820— 30 en ts tan d en . B auw eise, A usw ah l d e r M ateri- 
a lien  u n d  d e reń  V erw en d u n g  m ussen  au ch  dam als  
u n te r  dem  Z eichen auB erster S p a rsam k e it g e s tan d en  
haben . V on irg en d e in e r K u n stfo rm  fin d e t sich keine  
Spur.

B ru ch ste in m au ern  e in fach ste r A rt, le ic lite  B ohlen- 
d eck en  au f U nterziigen , P fe tten , S tu h lsau len  aus R und-
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V erm ischtes.
Ein Urteil iiber die englische Landschatt 

und iiber London aus den vierziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts. In  der W iener
„Neuen Freien P resse“ veroffentlicht Regie- 
rungsra t Dr. Herm. S c h r o t e r  einen Brief 
des groBen ósterreichischen K linikers Jos. 
S k o d a  (10. Dez. 1805 bis 13. Ju n i 1881) aus 
London, wobin dieser von Paris aus gefahren 
war, „im Bestreben, sich von diesen oft er- 
w ahnten W eltstad ten  eine deutliche Vorst,el- 
lung zu m achen '1. D er anregend geschriebene 
Brief en thalt eine Reihe heute sehr bemer- 
kensw erter W ahm ehm ungen uber die eng
lische L andschaft und uber London. Der 
V erfasser schreibt un ter Anderem:

„Ganz England is t ein P ark . 'ł a n  er- 
blickt nirgends weite S trecken Felder, uberall 
sind Baume reichlich ausgesteck t und die ein- 
zelnen Felder und W iesen durch lebendige 
Zaune eingefaBt. Die O rtschaften sind un- 
gemein n e tt und das ganze L and m it ein- 
zelnen H auschen iibersat. Nach zweistiindiger 
F ah rt wurde auf der rechten  Seite ein Wald 
von Masten sichtbar und die Eisenbahn 
begann iiber H auser zu gehen. Bald entfaltete 
sich rechts und links eine uniibersehbare 
H auserm asse, iiber die der T rain  dahinflog, 
und wir wufiten jetzt, daB es London sei.

Man m acht sich aus Biichern immer ge- 
wisse Y orstellungen Iiber S tadte und Lander. 
Ich hatte  bisher das Ungliick, daB meine 

Vorstellungen m it der W irklichkeit nie 
harm onierten. Insbesondere is t’s mit 
London der Fali.

In  einer S tadt, wo, wie m an sagt, 
gegen zwei Millionen Menschen sich

• bewegen, g ib t es keinen S taub und bei- 
nahe keinen Schmutz. Die Strafien 
sind breit, m it beąuem em Trottoir, das 
fast ste ts b lank ist. N irgends iible 
Geriiche von K analen oder Magazinen, 
W oher kom m t das? Ein jedes Haus — 
m it w enigen A usnahm en — wird nur 
von einer Fam ilie bew ohnt. Die Hauser 
sind zwei bis drei Stockw erke hoch, 
haben ein, zwei und selten iiber drei 
Fenster in der Breite. Man erkennt 
aber nur an den Nummern, daB die 
H auschen klein  sind. Funf, zehn, 
zwanzig und daruber sind zu einem 
Ganzen zusam m engebaut und gewahren 
so den Anblick von groBen Hausern 
und  Palasten . Eine jede Familie sorgt 
dafiir, daB vor dem Hause alles rein 
bleibt. Der einzige A b tritt in jedem 
Hause w ird durch stets flieBendes 
W asser gereinigt. Das Pflaster ist 
teils von Stein, wie in W ien, teils von 
H olząuadern, teils sind die Strafien gut 
geschottert. F ortw ahrend fahren Spritz- 
w agen auf und ab und lassen nirgends 
einen F leck ganz trocken  werden, was 

allerdings nur darum  ausfiihrbar ist, weil kein W ind geht 
und die Atmosph&re stets feucht ist. Der StraBenkot muB 
sehr sorgfaltig weggefiihrt werden, weil man so wenig da- 
von bem erkt. Das Innere der H auser is t fortw ahrend 
spiegelblank, die Stiege und der FuBboden ste ts m it Tep- 
pichen belegt. Die H auser sind auBen nicht angestrichen, 
sondern man sieht die nack ten  Ziegel, die durch den stets 
tallenden KuB gerauchert sind. W ir haben je tz t ein un- 
gew óhnlich schones W etter, dessen ungeach tet is t morgens
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fast immer dichter Nebel, 
und die unzahlbaren 
Rauchsaulen hiillen Lon
don stets in W olken. Bei 
offenem Fenster bedeckt 
sich das Zimmer bald  mit 
RuB, was m an am weiBen 
Papier am besten bemerkt, 
darum  werden die Fenster 
nicht oft geóffnet. Man 
heizt in Kam inen und der 
W inter soli selten bis zum 
Gefrieren k a lt werden.

London ha t eine Menge 
sehr groBer Parks mit 
ewigem, herrlichen Grim 
des Rasens und stets be- 
laubten Baumen, schonen 
Teichen usw.; auBerdem 
enthalt ein jeder der zahl- 
losen P latze einen Garten, 
der den umliegenden 
Hau serii angehort. Das 
Schonste von London ist 
jedoch die Themse.“

Auf Paris is t der 
Meister, was die sanitaren 
E inrichtungen usw. betrifft, 
nicht so gut zu sprechen, 
wie auf die englische Me- 
tropole der vierziger 
Jahre. —

W ettbewerbe. 
Wettbewerb Sielwall- 

Briicke Bremen. Die F rist 
zur Einreichung der Ent- 
wiirfe wird bis zum 12. 
Ju n i 1922 verlangert. — 

Ein Wettbewerb zur Er
langung von Planen fur 
mustergiltige Stallanlagen 
wird von der Baubera- 
tungsstelle des „Rhei- 
nischen Vereins fiir Klein- 
wohnungsweaen11 und von 
der Bausektion des „Land- 
w irtschaftlichen Vereins 
fiir Rheinpreufien“ mit 
F rist zum 27. Jun i 1922 
fiir die deutschen Arcbi- 
tek ten  der Rheinprovinz 
sowie fiir Firmen, die 
sich m it der Herstellung 
von S talleinrichtungen be- 
fassen, ausgeschrieben. 
3 Preise von 3500. 2800 
und 1800 M., zwei An- 
kaufe fiir zusammen 
2400 M. Unterlagen gegen 
20 M., die zuruck e rs ta tte t 
werden, durch die Ge- 
schaftsstelle der Land- 
w irtschaftlichen A usstel
lung Dusseldorf, Bliicher- 
StraBe 4. —

Im Hotel - Wettbewerb 
Miinchen - Gladbach sind 
79 Entwiirfe eingegangen. 
Den I. Preis von 24 000 M'. 
erhielt der Entw urf 
,.P raktisch“ yon Prof. 
Wilh. K r e i s  und Arch. 
C. J . J  ii n g s t  in Dussel
dorf; der II. P reis von 
18 000 M. fiel dem Entw urf 
„W inkeP1 des A rchitekten 
O b e r h a m m e r  in Dus
seldorf zu. Den III. Preis 
von 12 000 M. gew ann der 
E ntw urf „Sache der Auf- 
fassung“ des Geh. Reg.- 
R ates P ro f. S i e b e n m it 
A rch itek t D y  c k  in 
Aachen. Fiir je 6000 M. 
w urden angekauft die 
Entw iirfe von Heinr. 
B e c k  in Dusseldorf, Dr. 
H e i n z  in A achen mit
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Aug. W e s t p h a l e n  in Munchen-Gladbach, sowie Ludw. 
M u l l e r  m it Fritz R o t h k e in Rheydt. Ein Entw urf von 
Herm. S c h a g e n  und E rnst S c h l ó s s e r  in Diisseldoit 
wurde zum Ankauf empfohlen. —

Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fiir den 
Neubau einer Stadthalle in Mulheim a. d. Ruhr wird vom 
Oberbiirgermeister m it F rist zum 1. Septem ber 1922 untei 
den im Deutschen Reich ansassigen Bewerbern eriassen. 
3 Preise von 60 000. 40 000 und 30 000 M., zwei Ankaufe 
fur je 10 000 M. U nterlagen gegen 50 M., die zuruck er
sta tte t werden, durch die Stadtverw altung in Miilheiin an 
der Ruhr. Dem Preisgerieht gehoren u. a. an die Hrn W;n. 
Brt. Dr. Ludwig H o f f m a n n  in Berlin, Ob.-Brt. Prot. L»r. 
Herm. B i 11 i n g in K arlsruhe, Prof. Paul B o n a t z  m 
S tuttgart, Prof. A. M u e s m a  n n in Dresden, Beigeordneter 
Dr Fritz S c h u m a c h e r  in K oln und Verbands-D irektor 
Dr R. S c h m i d t  in Essen. Die Stadthalle soli zur Ab- 
haltung von Konzerten und Versammlungen dienen. Das 
Baugelande liegt auf dem jenseitigen Ruhr-Ufer, unm ittel
bar an der K ettenbrucke. Die Baugruppe der Stadthalle 
ist mit der Bauflucht so weit yon der yerlangerten nord- 
lichen BrUckentlucht zuruck zu legen, daB ein groBer Vor- 
platz fiir den hier zu erw artenden V erkehr entsteht. Die 
Bearbeiter werden eingeladen, ihr besonderes Augenmerk 
darauf zu richten, daB im Zusammenhang des Neubaues 
mit den auf dem anderen Ruhr-Ufer sich befindenden 
anderen offentlichen Gebauden eine stadtebaulich hervor- 
ragende Baugruppe geschaffen wird. Es w ird den Cber- 
legungen der Bearbeiter anheim gegeben, zu erwagen, in 
wie weit sich unter E inhaltung der gegebenen Hochwasser- 
linie das sich der Ruhr entlang anschlieBende Wiesen- 
gelande bis zur Eisenbahnbriicke fiir gartenkiinstlerische 
Anlagen im Zusamenhang m it der Stadthalle selbst aus- 
bauen laBt. Die Gruppierung des Neubaues und seine 
Beziehungen zu den Ruhr-Anlagen, die auf der anderen 
Uferseite im AnschluB an die B adeanstalt ausgefiihrt 
wurden, werden bei diesen Erw agungen eine Rolle spielen. 
Fiir die GrundriB-Gestaltung der Bauanlage werden Klar- 
heit und ZweckmaBigkeit gefordert. Das is t eigentlich 
selbstverstandlich. Das AuBere der Bauanlage muB bei der 
stadtebaulichen Bedeutung des Ganzen im groBen Sinne 
zusammengefaBt sein und eine schlichte, wiirdige GroBe 
zum A usdruck bringen. Das s o l l t e  selbstverstandlich 
sein, es is t aber nicht uberfliissig, es besonders zu betonen. 
Sonst sind inbezug auf die Ausbildung keinerlei Vor- 
schriften gemacht, doch wird diese immerhin von dem 
Umstand beherrscht werden, daB ais Einheitspreis fiir den 
cbm umbauten Raumes 600 M. angenommen sind, eine 
Summę, die schon im Augenblick ais sehr bescheiden zu 
bezeichnen ist, beim Baubeginn aber zweifellos erhóht 
werden muBte. Das Raumprogramm fordert einen groBen 
Saal m it Galerien fiir 13—1400 Personen, ein Konzert- 
podium fiir mindestens 200 Personen, Umgange, Er- 
frischungsraume, Kiinstlerzimmer, K leiderablage am Haupt- 
zugang, VereinSzimmer, T agesw irtschaft usw. Die S tadt 
Miilheim a. d. Ruhr beabsichtigt, fur den Fali einer baldigen 
Ausfiihrung der Stadthalle einen der P reistrager im W ett
bewerb nach freiem Ermessen zur weiteren M itarbeit heran 
zu ziehen, ohne jedoch dazu eine Verpflichtung zu iiber- 
nehmen. Die Teilnahme am W ettbewerb kann daher warm 
empfohlen werden. —

Wettbewerb Bebauungsplan Belgrad. Unseren kurzeń 
M itteilungen S. 252 tragen wir nach, daB im Ganzen 22 
Entwiirfe eingelaufen w aren und daB neben den genann- 
ten W iener A rchitekten einen II. Preis von je 120 000 
Dinaren die A rchitekten Marcel A u b u r t  i n , Alb. 
P a r a n t i ,  J.  N a v i l l e  und H.  Z s c h o k k e  in Paris, so
wie E. F o r b a t ,  E.  L e h n e r  und L.  Y a r g a  in Buda- 
pest erhielten. Zwei III. Preise von 75 000 Dinaren 
wurden yerliehen an die Entwiirfe von Prof. Dr. Jos. 
B r i x in Berlin und B aurat K arl B a  r t  h in  Merseburg, 
sowie an den E ntw urf „D anubius“ der A rchitekten Reg.- 
Bmstr. C. E. B 1 o h m und Reg.-Bmstr. E rw in H. O c k  e r t , 
Ing. Paul W  e i c h o 1 d , Dipl.-Ing. Eugen R a m h o r s t ,  
M itarbeiter R. F r e e s e , Ingenieurbiiro fiir Eisenbahn-An
lagen, B aurat Wilh. T h e i n und Regierungsbaum eister Dr.
H. D e m p w o l f f ,  sam tlich in Hamburg. — Drei 
IV. Preise von je 35 000 D inaren fielen an die Entwiirfe 
von Jul. Z a b o r s k i  m it J . J . V o i t  k  a  in Vrchatz, N. B o - 
1 o n i m it D. D a  v  i d e s k  o in Bukarest, sowie Alb. B o d - 
m e r  m it Fritz S c h w a r z  in Biel und Urosch M' i c k  i t  s c h 
in Ziirich. Vier weitere Entwiirfe wurden fiir je 20 000 
Dinare angekauft und ferner sechs Entwiirfe m it je 10 000 
und 8000 Dinaren belohnt. —

Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfen fiir ein 
Ehrenmal fiir die Gefallenen von Neuhausen wird un ter Be
w erbern der K reishauptm annschaft Dresden und der Amts-

hauptm annschaft M arienberg m it F rist zum 31 Ju li 1922 
eriassen. Drei Preise von 2000, 1000 und 500 M. Ankaufe 
fiir je 300 M. —

Einen allgemeinen deutschen Wettbewerb zur Erlan
gung von Vorentwiirfen fiir ein Buro- und Geschaftshaus 
in Verbindung mit einem Hotelbau in Kónigsberg in Preu
Ben erlaBt die B o r s e n h o f  - A ktiengesellschaft in K ónigs
berg in PreuBen m it F rist zum 25. Ju li 1922. Es gelangen 
zur V erteilung ein I. Preis von 100 000 M., zwei II. Preise 
von je 50 000 M., zwei III. P reise von je 30 000 M. und zwei 
IV. Preise von je 20 000 M. AuBerdem sind 10 Ankaufe 
fiir je 15 000 M. in A ussicht genommen. Dem Preisgerieht 
gehoren u. a. an die Hm. S tad tbau ra t G 1 a g e in Kónigs
berg, Geheimer R at Prof. Dr. C. G u r 1 i 11 in Dresden, Dir. 
Prof. Edm und M a y  un K ónigsberg, Geh.-Reg.-Rat Dr. 
Herm. M u t h e  s i u  s in Berlin, M agistratsbrt. S c h w a r t z  
in K ónigsberg, Prof. Wilh. T h i e 1 e , D irektor der Kunst- 
akadem ie in K ónigsberg, und S tad tbau ra t K u t s c h k e  in 
K ónigsberg. U nter den S tellvertre tern  befinden sich Arch. 
Emil A r n d t  in K ónigsberg und Prof. Dr. Rich. D e t  h - 
l e f s e n  in Kónigsberg. U nterlagen gegen 50 M., die zu- 
ruckersta tte t werden, durch die G eschaftsstelle der Borsen- 
hof-Aktiengesellschaft, Lóbenichtsche Langgasse 31 in 
K ónigsberg in PreuBen. —

In einem Wettbewerb zur Erlangung von Planen fiir 
eine Eisenbeton-Bogenbrucke iiber die Szamos in Cluj 
(K lausenburg, GroBrumanien) liefen 7 A rbeiten ein. Es 
handelt sich um eine Brttcke von 30 m Spannweite. Die 
Kommission h a t 2 Preise von je 15 000 Lei yerliehen, und 
zw ar den Entw urfen: „Viribus unitis“ des Ing. Jos. G a u -  
g u s c h und Arch. E. M o l l  in Cluj, und „D ecebaT der 
B auuntem elim ung „ A 1 1 a  s “ in Cluj. A ngekauft wurde der 
Entw urf ..V i t  o r u 1 “ des Ing. M atyas 6  o s c h i in Mer- 
curea (Ciucului). —

Personal-Nachrichten.
Ehrendoktoren technischer Hochschulen. Die Tech

nische Hochschule in S t u t t g a r t  ha t dem Architekten 
Prof. Dr. Theodor F i s c h e r  an der Technischen Hoch
schule in Munchen aus AnlaB seines 60. G eburtstages die 
W iirde eines D o k t o r - I n g e n i e u r s  e h  r e n  h a l b e r  
verliehen. —

Vereine.
Die Begrundung einer Freien Deutschen Akademie des 

Stiidtebaues ist in einer sehr zahlreich besuchten Eróff- 
nungssitzung, die am 30. Mai 1922 im Sitzungssaal des 
H auses des „Vereins deutscher Ingenieure" in Berlin statt- 
fand, erfolgt. Die neue K órperschaft, dereń Daseinsrecht 
aus den V ortragen dieser Sitzung iiberzeugend liervorging, 
will eine F o r s c h u n g s -  u n d  S t u d i e n g e s e l l -  
s c h a f t  f i i r  a l l e  F r a g e n  d e s  S t a d t e b a u  e s  u n d  
d e s  S i e d l u n g s w e s e n s  sein und will in einer Zeit 
wirken, in welcher bei der tiefgehenden Umbildung unseres 
W ohnungswesens und unserer W ohnungsherstellung Fragen 
dieser A rt eine groBere B edeutung gewonnen haben, ais je 
zuvor. Die S itzung w urde eingeleitet durch eine Eróff- 
nungsansprache des Geheimen States Prof. Dr. Cornelius 
G u r 1 i 11 aus Dresden. Seitens der Reichsbehórden rich- 
tete R eichskunstw art Dr. R e d s l o b  zustimmende Worte 
an die Versammlung, seitens des preuBischen W ohlfahrts- 
Ministeriums sprach Geheim rat Dr. C o n z e  iiber die Erfahrun
gen seines V erw altungskreises, die fiir die Begrundung einer 
solchen K órperschaft sprechen. Es hielt darauf Hr. S tadt
baura t Paul W o l f  aus H annover einen von vielen eigenen, 
treffenden A iischauungen durchzogenen V ortrag  iiber: „Der 
EinfluB der Zeitverhaltnisse auf die G rundlagen des deut
schen S tadtebaues und auf die S tadtform “. Ihm folgte ein 
V ortrag des Hrn. S tad tbau ra t Max B e r g  aus Breslau iiber: 
„Der B reslauer W ettbew erb und seine B edeutung fiir den 
modernen S tad tebau11. Das tem peram entvolle SchluBwort 
sprach Hr. V erbands-D irektor Dr. Rob. S c h m i d t  aus 
Essen an der Ruhr, der iiber die Erfahrungen in seinem 
W irkungskreis sprach und eine erfolgreiche W eiterentwick- 
lung der fiir die w irtschaftlichen Bestrebungen unserer Zeit 
iiberaus w ichtigen M aterie nur von einer grundlegenden 
V eranderung der ganzlich vera lte ten  Gesetzgebung, die bis 
weit in die erste Halfte des vorigen Jah rhunderts zuriick- 
geht, erw artet.

W ir kommen auf die un ter den heutigen Verh&ltnissen 
bedeutsam e G riindung und die Eróffnungs-Sitzung in der 
nachsten Nummer noch ausfiihrlicher zuruck. —

Inhalt: Zum Wiederaufbau auf dem westlichen Kriegs- 
schauplatz. — Vermischtes. — Wettbewerbe. — Personal-Nach- 
ncliten. — Yereine. —

y er*a? der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
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