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Die Bau- und Kunstdenkmaler der Freien und Hansestadt Lubeck.
(Schlufi aus No. 49.)

n d e r  J  a  k  o b i - 
K i r c h e  w u rd e n  
1889 bei e in e r  
u m fassen d en A u s- 
b e s s e ru n g  des In 
n e re n  d e r  K irc h e  
an  d en  A rk a d e n - 
p fe ile rn  a lte  figiir- 
licbe  W an d m a le - 
re ien  v o n  h e rv o r- 

ragendem  K u n s tw e rt a u fg e d e c k t. E s 
sind D arste llungen  d e r  A p o s te l un d  
Heiligen. Dem 14. J a h r h u n d e r t  ange- 
horend, w erden sie b a ld  n a c h  d e r  d u rch  
die E inw eihung des H o c h a lta re s  1334 
zeitlich festgeleg ten  Y o lle n d u n g  d er 
jetzigen K irche e n ts ta n d e n  sein . A uch  
altere G lasm alereien  b e s itz t d ie  K irch e  
in F enstern  h in te r dem  A lta r . D er a lte  
H ochaltar w urde  1716 beim  B au  des 
jetzigen A lta res  ab g eb ro ch en . D er 
altere A lta rsch re in  w a r  e in  D oppel- 
trip tychon  v on  1435, d a s  m it A us- 
nahm e d er auB eren F ltig e l 1841 in  den  
Besitz des S ch w erin e r M useum s ge- 
langte. D er je tz ig e  H o c h a l t a r  is t 
ein hoher, ho lzerner b a ro c k e r  A ufb au  yORRAOE- 
von d e r H and  des B ild h au e rs  H ie ro n y - ode* 
mus Jak o b  H a s s e n b e r g ,  d e r  am  kalven-
2. Mai 1717 e in g e p re d ig t w u rd e . E r  kapelle 
s teh t u n v e rk e n n b a r u n te r  dem  E influB  
des je tz ig en  H o ch a lta re s  d e r  M arien- 
K irche in L ubeck . V on  ih ren  friiheren  
N ebenaltaren  b e w a h r t d ie  J a k o b i-  
K irche je tz t n u r noch  e in en , d e n  h e r r 
lichen B r o m b s e n - A l t a r .  D ie 
iibrigen N eb en a lta re  od e r d e re ń  R este  
w urden 1844 an  d as  M useum  in  L u b eck  
abgeliefert. D ie  je tz ig e  K  a  n z e 1 is t 
ein hólzernes R o k o k o -W erk  d e s  B ild 
hauers Jo h a n n  J a k o b  B u d d ę  von  
1697 und  1698. D ie T  a  u  f e b e s te h t 
aus einem a lte re n  T eil, d e r  um  P fin g s te n  
1466 gegossen  w u rd e . E r  t r a g t  d ie  
Form en des sn a tg o tisc h e n  S tile s  u nd  
ist ein re iches fig iirliches W e rk  des 
GieBers C law es G r u d ę .  D e r re ich  
geschnitzte, b em a lte  u n d  v e rg o ld e te  
hohe T au fd eck e l e n ts ta n d  1630 d u rch  
den M eister H e in rich  S e x t  r a. D as 
Ganze w ird  u m h eg t d u rc h  ein  b a ro c k e s  
G itterw erk , das 1630 aus dem  M etali 
der beiden  S a k ra m e n tsh a u sc h e n  d e r 
St. Jakob i- un d  d e r S t. C lem ens-K irche
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gegossen  w urde . Die grofie O r g e l  m it iln e i p iach  
tig en  F assad e , d ie  das M ittelschiff in  se in e r ganzen  
B re ite  im  W esten  abschlieB t, ze ig t die A bb ildung  des 
In n e ren  S. 304. Sie b e s teh t aus e inem  go tisch en  U nter- 
b au , e inem  m it d e r  O rgelbiihne in  das M ittelschiff im  
e in  ra g e n d e n  m ittle re n  T e il v o n  vo rw ieg en d  b arockem  
C h a ra k te r u n d  einem  in  das T u rm jo ch  em gebau ten  
sp a tg o tisc h e n  oberen  T eil. V on den  iib rigen  A us- 
sta ttung& stucken  s ind  noch b em erk en sw ert die O h  o i - 
t r e p p e  v o n  1619, e ine h e rv o rrag en d e  L e is tu n g  der

S p a tren a issan ce  des M eisters H ein rich  S e x  t  r  a , die 
E m p o r e n t r e p p e  v on  1634, die T a f e l u n g e n  
des 17. Ja h rh u n d e rts , d as G estiih l, in sb eso n d ere  d e r 
S p a n g e n b e r g s c h e  S t u h l  v on  1576 u n d  der 
K r o n l e u c h t e r  v o n  1676. A u s  d e r Z ahl d e r  Ge- 
m alde  sei das am  K opf d e r N um m er 49 abgeb ilde te , 
1690 e n ts ta n d e n e  G em alde v o n  Jo h a n n  H ein rich  
S c h w a r t z  : „ L a sse t d ie  K in d le in  zu  m ir kom m en11 
e rw ah n t. A uf d e n  re ichen  S chm uck  des G o tteshauses 
an  E p ita p h ie n . G rab p la tten , L eu ch te rn  u nd  anderem  
K irc h e n g e ra t e inzugehen , m iissen  w ir verz ich ten .

D ie A  g  i d  i e n  -  K  i r  c h  e , w e lch e r d e r  zw eite 
T eil des B an d es g ew id m e t is t, is t  e ine  d re isch iffig e  ge- 
w o lb te  H a lle n k irc h e  m it  iib e rh o h tem  M itte lsch iff und  
n ie d r ig e re n  S e iten sch iffen , d ie  au ch  1227 zum  ersten  
Mai e rw a h n t w u rd e . D as M itte lsch iff, dem  im  W esten  
in  se in e r v o llen  B re ite  e in  T u rm  m it ą u ad ra tisch em  
G rundriB  v o rg e la g e r t is t, w ird  im  O sten  d u rc h  einen 
aus 5 S e iten  des A ch teck s  g e b ild e te n  C hor abge-
sch lossen . Je d e m  S e iten sch iff  i s t  n eb en  dem  Chor
pinp K an e lle  m it a n iia h e rn d  ą u a d ra tis c h e m  G rundriB  

1 angefua-t. Im  G rundriB  der
K irch e  ze ig e n  sich  U nregel- 
m afiig k e iten , d ie  au s  der 
R iick s ich tn ah m e  a u f  die 
u n m itte lb a r  am  C hor vor- 
be i fiih ren d e  S tra fie  zu er- 
k la re n  sind . Y on  d e r alte- 
s te n  ro m an isch e n  K irche, 
d ie  w ah rsch e in lich  nur 
e in sch iffig  w a r, s in d  nur 
F u n d a m e n tre s te  u n d  Pfei- 
le rso c k e l am  T u rm  erhal- 
ten . D ie u n te re n  G eschosse 
des T u rm e s  s in d  au s  der 
U b e rg an g sze it, e tw a  Mitte 
d e s  13. J a h rh u n d e r ts ;  die 
d re i o b e ren  G eschosse, die 
w oh l g le ich ze itig  e n ts tan 
d en  s in d , d iirf te n  aus der 
e rs te n  H a lfte  des 14. J a h r 
h u n d e r ts  stam m en . Der 
H a u p tb a u  des K irchen- 
sch iffes d iirf te  am  A nfang 
d esse lb en  Ja h rh u n d e rts  
e n ts ta n d e n  se in , au f w elche 
Z e it d ie  F o rm en  eines 
a lte n  K leeb la tt-B ogen frie - 
ses  u n te r  dem  H aup tgesim s 
seh lieften  la s sen . D er Chor 
is t  in  d e r  e rs te n  H a lfte  des 
15. J a h rh u n d e r ts  e rb au t 
u n d  w ah rsc h e in lic h  um  die 
M itte  des Ja h rh u n d e r ts  
fe r t ig  g ew o rd en . Auch 
d iese K irc h e  is t  v o n  einer 
A nzah l K a p e lle n  beg le ite t. 
D en  b e id e n  m itt le re n  Ge- 
w o lb e jo ch e n  des Siidschif- 
fes s in d  zw ei ih n en  etw a 
g le ich  g rofie  K ap e lle n  an- 
gesc lilo ssen , d ie  W  o 1 1 e r - 
s e n -  u n d  di e D a r B o w -  
K ap e lle . D em  v o n  O sten 
h e r  w e ite n  GewOlbe des 
N o rd sch iffe s  is t  ąuersch iff- 
a r t ig  d ie  groB e Y o  r  r  a  d e- 
o d e r K  a  1 v  e n - K  a  p  e 11 e 
an g esch lo ssen . E tw a  gleich- 
a lt r ig  m it d e r  V o rrad e- 
K a p e lle  s in d  d ie  beiden 
la n g e n  sch m alen  K ape llen , 
d ie  sich  d e r  u rsp riin g lich en  
A u B en w an d  des T urm es 
n o rd -  u n d  su d se itig  an- 
schlieBen. In  d ie  beiden  
R au m e  s in d  1715 u n d  1743 
d ie  G ra b k a p e lle n  d e r  Fa- 
m ilien  v o n  B re ite n a u  und  

. v on  H o ls te in  e in g eb au t.
Die M a r i e n t i d e n - K a p e l l e  is t  d e r  
Sudw esten  v o rg e b a u t. A m  C hor l ie g t 
S c h a  r b a  u  - K  a  p e 11 e. D ie K a p e lle n  
l e n  reich a u g e s ta tte t,  
v  ■ e” ier E rn e u e ru n g  des In n e n -A n s tr ie h e s  der 
K u  che im  J a h re  1907 w u rd e n  d e k o ra t iv e  u n d  fi^ tirliohe  
M alereien  au fg ed eck t, d ie  d a ra u f  sch lieB en  la s se n , daB 
d a s  G o tte sh au s  ehem als au f a llen  W a n d e n , P fe ile rn  und 
b e w o lb e n  reich  b e m a lt gew esen  is t. V o n  d e n  d ek o ra - 
ayen .M alereien w a r  d ie  B em a lu n g  d e r  G ew olbe  von  

K ap ellen  so g u t e rh a lte n , daB sie  w ie d e r  h e rg e s te llt

K irc h e  im 
noch  die 
s in d  zum
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werden konnte. D ie figiirlichen M alere ien  bestehen  
aus vier an der Oberwand d e s  Chores a n g e b ra c h te n  
Darstellungen aus der ersten Z eit des 16. J a h rh u n d e r ts , 
ferner ist auf d em  ungeputzten s iid lich en  M auerw erk  
der Turmhalle eine Kreuztragung aus dem  A n fan g  des
15. Jahrhunderts angebracht. D er F uB boden  d e r  
Kirche ist mit Grahsteinen unter Z uh ilfenahm e g ra u e r  
Fliesen belegt. Die Kirche enthalt au ch  beach ten s- 
werte Glasmalereien. Ein G lan zstiick  g o tisch e r H olz-

D ie g e g e n w a rtig e  ho lze rn e  K a n z e l  is t  1706— 1708 
e n ts ta n d e n . D er je tz ig e  S i n g e - C h o r  aus H olz is t 
e in  im  C h a ra k te r  re ife r  R en a issan ce  g eh a lten e s  vo r- 
tre fflich es W erk  T o n n ies  E  v  e r  s d es  J iin g e re n . E in  T eil 
v o n  ihm  u n d  d ie  T re p p e  zu  ihm  s in d  h ie ru n te n  d a rg e - 
s te llt. D ie A g id ien -K irch e  sc h e in t im  G eg en sa tz  zu den  
iib rig en  4 H a u p tk irc h e n  L tibecks v o n  je h e r  n u r  e ine 
O rgel b esessen  zu  hab en . D ie g e g e n w a rtig e  O r g  e 1 
(S. 314) is t  in  a rc h ite k to n isc h e r  H in s ic b t 1624— 1626

kunst ist der g o t i s c h e  H o c h a l t a r ,  d e r  sich  
jetzt im St. Annen-Kloster b e fin d e t. D er gesch lo ssen  
3 m breite Altar besteht aus 3 Teilen m it e in e r p la s ti-  
schen Darstellung der L e id e n sg e sc h ic h te  C h ris ti. D ie 
Teile sind zu vćrschiedenen Z e iten  e n ts ta n d e n , te ils  im 
Anfang, teils im A usgang d e s  15. Ja h rh u n d e r ts .  D er 
1701 errichtete jetzige A lta r  is t  e in  zw e ig esch o ss ig e r 
holzemor Aufbau, fiir d e n  der 4 J a h r e  a lte re  m a rm o rn e  
Hochaltar der M arien -K irch e  v o rb ild lic h  g ew esen  is t.

en ts ta n d e n . S ie  is t  e ines  d e r  re ic h s te n  u n d  sc h o n s te n  
W e rk e . d e r  R e n a issa n e e k u n s t, m it h e rr lic h e n  E inze l- 
h e ite n  a u s g e s ta tte t .  D ie T  a  u f e s ta m m t zum  T eil
—  ih r  b ro n z e n e r  T a u fk e sse l —  au s  dem  J a h re  1453 
u n d  is t  e in  W e rk  des L iib eck e r E rzg ieB ers H in rich  
G e r  w  i g  e s. D ie sp a te re n  b a ro c k e n  T e ile  —  d e r  
iib e rla d e n e  h o lze rn e  D eck e l u n d  d e r  sa u le n g e g lie d e rte  
U n te rb a u  —  stam m en  au s  d e m  J a h r e  1710 (h ie ro b en ). 
D as G estu h l s ta m m t e rs t  au s  dem  19. J a h r h u n d e r t  u n d

28. Juni 1922. 315



bietet nichts Bemerkenswertes. Auch diese Kirche ist 
reich mit Bildwe'rken, Epitaphien und Gemalden aus- 
gestattet, auf die einzugehen wir uns in gleicher Weise 
versagen mussen, wie auf die Gerate und Mobel.

Nach diesem schonen B an d  s ie h t m an  m it berech- 
tigter Spannung dem E rsc h e in e n  d e r  b e id en  le tz te n  
Bandę des vortrefflich b e a rb e ite te n  In v e n ta re s  d e r 
Kunstdenkmaler von L iib eck  en tg e g e n . —  H. —

Vermischtes.
Der Bundestag 1922 des „Bundes deutscher Archi- 

tek ten“ findet vom 29. J u n i b i s 3 .  J u l i  im Kiinstlerhaus 
in N u r n b e r g  statt. Der 29. und der 30. Jun i sind mit 
Sitzungen des Bundes-Ausschusses und des Y orstandes 
angefiillt Der 1. und der 2. Ju li sind V erhandlungstage; 
der V orm ittag des 3. Ju li is t der B esichtigung des Ger- 
manischen National-Museums in N urnberg gewidmet, bei 
welcher die D irektion des Museums die Fiihrung iiber- 
nommen hat und der E rbauer des neuen Museumsteiles, 
German B e s t e l m e y e r ,  iiber die bauliche Entw icklung 
des Museums berichten wird. Bei den V erhandlungen, die 
auch innere Bundes-Angelegenheiten wie Verfassungs- 
fragen, V erw altungsfragen und Finanzfragen bertihren, 
w erden hauptsachlich folgende Punkte beriihrt:

1. T atigkeit des B. D. A. im Interesse der B a u k u n s t .
a) H eranbildung des baukiinstlerischen Nach- 

wuchses.
b) B aukunst und die Schwesterkiinste.
c) Baukunst, H andw erk und H andw erkstechnik.
d) Baukunst, Denkmal- und Heimatpflege.
e) Baukunst-M useen, B aukunst-Ausstellungen.

2 .T atigkeit des B .D .A . im Interesse der B a u w i r t -  
s c h a f t.
Bekampfung der Zwangsw irtschaft im Bau- und 
im Wohnungswesen, Behebung der W ohnungsnot, 
Forderung der Bau- und der Siedlungs-Tatigkeit, 
Reichsmieten-Ggsetz, Steuerfragen, Hochbau-Normung.

3. T atigkeit des B. D. A. im Interesse der P  r i v  a t  - 
a r c h i t e k t e n  im Allgemeinen und der Bundes- 
m itglieder im Besonderen.

a) H eranziehung von P rivatarch itek ten  zu 
offentlichen Bauauftragen.

b) Stellung des B. D. A. zu -den Baubeam ten.
c) A rchitektenkam m er-Gesetz.
d) A rchitekt und A uftraggeber. S tellung der 

offentlichen und privaten  B auherren zur 
Gebiihrenordnung, M ustervertrag zwischen 
Bauherrn und A rchitekt, B aukiinstlerische 
W ettbewerbe.

e) A rchitekt, Unternehm er und H andw erker, 
Reichsbedingungen fur das Baugewerbe.

f) A rchitekt und Angestellte. T arifvertrage.
Die T agesordnung is t demnach eine sehr reichhaltige.

Am Abend des 1. Ju li findet im K iinstlerhaus ein g e - 
m e i n s a m e s  E s s e n  m it Damen sta tt. —

Personal-Nachrichten.
Ehrendoktoren technischer Hochschulen. Die D e u t 

s c h e  T e c h n i s c h e  H o c h s c h u l e  i n  P r a g  hat „in 
Ansehung ihrer Yerdienste um die technischen W issen- 
schaften“ die W iirde eines E h r e n d o k t o r s  d e r  t e c h 
n i s c h e n  W i s s e n s c h a f t e n  yerliehen u. a. dem Pro
fessor der Staatsakadem ie fur bildende K unste in Wien, 
Peter B e h r e n s ; dem Oberbaurat Dr. Fritz E m p e r g e r  
in W ien; dem ehemaligen Professor der Technischen Hoch
schule in Miinchen, Dr. Franz K r e u t  e r , dem ordentlicheh 
Professor fiir B austatik  und Eisenkonstruktionen an der 
Polytechnischen Lehranstalt in Kopenhagen Asger Skov- 
gaard  O s t e n f e l d ,  und dem Chefarchitekten im engl. 
Gesundheits-Ministerium, Raymond U n w i n  in London.

Der A rchitekt M inisterialrat Dr. Fritz H i r  s c h vom 
badischen Finanz-Ministerium in K arlsruhe wurde aus An- 
laB der 200-Jahrfeier des Bestehens des Schlosses in Bruch- 
sal vom BiirgerausschuB dieser S tadt zum E h r e n b u r g e r  
ernannt in A nbetracht seiner wissenschaftlichen Erfor- 
schung der Geschichte des Schlosses und der W iederer- 
langung auBerst w ertvoller Gobelins und friiherer Einrich- 
tungsgegenstande. Am 27. Mai 1722 wurde durch den K ardi- 
nal Fiirstbischof Damian Hugo von Schonbom der Grund- 
stein zum SchloB gelegt. —

Tote.
Professor Dr. Max Wingenroth t- In Freiburg im 

Breisgau ist in der N acht vom 14. zum 15. Jun i 1922 der 
L eiter der stadtischen K unstsam m lungen daselbst, Prof. 
Dr. Max Wi n g e n r o t h , im besten M annesalter unerw artet 
einer Lungenentziindung erlegen. Der V erstorbene hatte 
seine fachlichen Studien an badischen Hochschulen, nam ent
lich in Freiburg unter Franz X aver K r a u s  gemacht 
und war zunachst unter W agner D irektorial-A ssistent der 
staatlichen Sammlungen in K arlsruhe. In dieser Zeit m achte 
er sich bekannt durch eine Schrift iiber ..Fra Angelico“ ;

spater nahm er regen A nteil an der vom badischen K ultus- 
Ministerium herausgegebenen Sam m lung „Die K unstdenk
maler des Grofiherzogtums B aden“, in der er u. a. die Kreise 
Offenburg und Baden-Baden vorbildlich bearbeitete. Von 
K arlsruhe ging W ingenroth nach Freiburg, um die dortigen 
Sammlungen der S tad t zu verw alten  und sie zu erschliefien. 
U nter schw ierigsten V erhaltnissen gelang es ihm, das vor- 
handene reiche G ut fruchtbar zu m achen und es is t tragisch, 
daB es ihm nicht vergonnt w ar, den nahe bevorstehenden 
Tag zu erleben. an dem er diese Schatze, dereń H auptteile 
er vor zwei Jah ren  in einer A usstellung im Colombi- 
SchloBle zeigte, in der dazu eingerichteten alten  Augustiner- 
K irche wiirdig gerahm t den K unst- und A ltertum sfreunden 
der S tad t zu iibergeben gedachte. Dem V erein „Badische 
H eim at“ w ar Max W ingenroth von der G riindung an ein 
hervorragender M itarbeiter und Fiihrer, der besonders die 
V ereinszeitschrift zu einer vorbildlichen Y eroffentlichung 
ausgestaltete, in der alle gesunden B estrebungen fiir Yolks- 
kunde, landliche W ohlfahrtskunde, Heim at- und Denkmal- 
schutz ihren M ittelpunkt fanden. N icht w eniger anregend 
wuBte er die vom gleichen Verein herausgegebenen Heimat- 
flugblatter „Vom Bodensee zum Main“, die auch von uns 
besprochen wurden, zu leiten und h a t hier selbst manche 
treffliche A bhandlung beigesteuert, so uber die alten K unst
sammlungen Freiburgs, iiber das alte  .SchloB in Baden- 
Baden usw. F reiburg  und Baden verlieren an dem Dahin- 
gegangenen einen unerm iidlichen A rbeiter. der es verstand, 
alte Quellen zu erschlieBen und echtes V olkstum  zu fordern. 
Die deutschen K reise der H eim atkunde und Denkmalpflege 
sowie der V olksbildungsarbeit haben den Heim gang Max 
W ingenroths in gleichem MaB zu beklagen. —

W ettbew erbe.
Einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fur 

ein Messezeichen und ein Plakat der Kolner Messe veran-
sta lte t die „K olner M essegesellschaft" m it F rist zum 1. Aug. 
1922 unter den deutschen K iinstlern. w ir nehmen an, 
„deutsoh“ in den Grenzen des deutschen Sprachgebietes 
genommen. Es gelangen 3 Preise von 15 000, 10 000 und 
5 000 M. zur V erteilung; fur 5 A nkaufe von je 2 000 M. 
sind 10 000 M. ausgesetzt. —

Ein Wettbewerb zur Gewinnung eines Entwurfes fiir 
die gefallenen Krieger in Parey an der Elbe wird vom 
A r c h i t e k t e n  - Y e r e i n  zu Berlin m it F rist zum
1. A ugust 1922 bei 3 P reisen von 1000, 600 und 400 M. fur 
seine M itglieder erlassen. Das D enkm al soli auf dem Kirch- 
platz zu P arey  in architektonischem  Zusam m enhang mit der 
yorhandenen Einfriedigungsm auer errich tet werden. Fiir die 
Anlage stehen 30 000 M. zur Verfiigung. Die Beurteilung er- 
folgt durch den „Beurteilungs-AusschuB" des Architekten- 
Vereins zu Berlin. Beim Einlauf befriedigender Losungen 
ist in A ussicht genommen, 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 d e s E n t w u r f e s  
z u  b e t r a u e n .  —

Wettbewerb Bebauungsplan Belgrad. Es wird weiter
bekannt, daB sich un ter den angekauften  Entw iirfen Ar
beiten der Professoren Geh. H ofra t E. G e n z m e r  und 
M u e s m a n n  in Dresden, sowie P a y r  in P rag  befinden. —

Wettbewerb Kaufmannshaus in Koln a. Rh. Durch die
auBer den Preisen verliehenen drei w eiteren Betrage von 
je 30 000 M. wurde der Entw urf „Phónix“ von Theodor 
W i 11 k  e n s m it im Ganzen 65 000 M., der Entw urf „Rhein- 
gold" von Fritz F  u B m it 60 000 M'. bedacht; auBerdem 
erhielt der angekaufte E ntw urf „P ax“ von M u l l e r -  
Erkelenz im Ganzen 50 000 M. AuBer diesen befanden 
Sich in der engeren W ahl noch die Entw iirfe: „St. Ge-
reon von Hans P  o e i z i g  in W ildpark  bei Potsdam ; „Quer- 
gestaffelt" v  on Professor Paul B o n a  t  z in S tu ttgart; 
„H ansa“ von Heinr. B e n o i t  & Joh . B e r g e r h a u s e n  
in K o ln ; „Luft, Licht, W ahrheit“ von Emil M e v e s in Koln; 
TT • v,°rn K r e u t z e r in K oln; ,,H orizontal“ von
Heinr. M a t t a r  & Ed. S c h e l e r  in K oln; „Genius Loci“ 
m u  i t 8sor ^ 7' ^ . r e ' s i*1 D usseldorf; „Crescendo" von 
Wilhelm K a  m p e r in K oln-Ehrenfeld; „K on trapunk t"  von 
Dipl.-Ing. M. 1 a b e r  in K oln; und „H ardefust" von R.

u m a n n  und H.  K u r t  e n  in Koln-Mulheim. —

tt , I !!hłali ;  T? i e , ^ a u ‘ und Kunstdenkmaler der Freien und 
T o t e  —^Wettbewerbe Vermiscbtes> ~  Personal-Nachrichten. —

K ,i r  w -  Deutschen Bauzeitung, G . m .  b .  H .  i n  B e r l i n ,
ur die Redaktion verantwortlich: A l b e r t  H o f m a n n  i n  B e r l i n ,

w.  I 5 u x e n s t e i n  Druckereigesellschaft, B e r l i n  SW.
31K


