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Der Wettbewerb zur Erlangung eines Bebauungsplanes der Stadt Breslau 
und ihrer Yororte.

(F ortse tzung  aus No 57). 
iir d ie  b e id en  iib rig en  d e r m it 
e inem  H a u p tp re is  v on  je  26 000 
M ark  au sg e z e ic h n e te n  E n tw iirfe  
h a t  d as  P re isg e r ic h t die fo lgen- 
den  U rte ile  ab g eg eb en :

E n tw u rf  „ P l a n t  f ii r d i e  
n a c h s t e  Z e i t ,  d o c h  d e n k t  
a n  d i e  s p a t e r e  Z u k u n f t  “ 
( H e i l i g e n t h a l ,  M ita rb e ite r  
Z e t t l e r ,  A bb. S. 339): „D er 
in  h o ch w asse rfre ie r  L ag e  u n d  in 

Verbindung m it d e r sch leu sen fre ien  O d ersch iffah rt is t 
bis auf den v erb esse ru n g sb ed iirf tig en  B ahnanschluB  
gunstig. Die v o rg esch lag en en  G iite ru m g eh u n g slin ien  sind 
bis auf die S treck e  zw ischen  B ro c k a u  u n d  O ttw itz , die, 
im O berschw em m ungsgebiet g e leg e n , u n w irtsch a ftlich  
hohe K osten  v e ru rsach en  w iirde  u n d  n ic h t n o tw en d ig  
erseheint, zw eckm aB ig a n g e o rd n e t. A uoh  d ie  L age  
des w estlichen V ersch ieb eb ah n h o fs  zw ischen  d e r Ber- 
liner und der S te t tin e r  S treck e  no rd lich  N eu k irch  is t 
gunstig. B esonders b e a c h te n sw e r t is t d e r  V o rsch lag , 
die bestehende G U terum gehungsbahn  zw ischen  K rie te rn  
und Pijpelw itz fiir den  P e rs o n e n v o ro r tv e rk e h r  frei zu 
machen und  d u rch  eine neue  U m g eh u n g ss treek e  zw i
schen K rie te rn  und  M aria-H ofchen  u n te r  g e sc h ic k te r  
B enutzung d er b e re its  b e s te h e n d e n  B a h n a n la g e n  zw i
schen GroB-M ochbern u n d  M aria-H ofchen  zu e rse tzen , 
um auf diese W eise  d ie  B ese itig u n g  des seh r iibel- 
standigen B ahndre iecks w estlich  des F re ib u rg e r  B ahn- 

^  hofs zu erm oglichen . D ie g e p la n te  E n tla s tu n g  des
H auptbahnhofs d u rch  A u sg e s ta ltu n g  d es  F re ib u rg e r
Bahnhofs zum re in en  V o ro rtb ah n h o f is t n ic h t re s tlo s
gelost, nam en tlich  b eg eg n en  au ch  d ie  d a m it ver- 
bundenen s ta rk e n  E in g riffe  in d a s  b e b a u te  S ta d tg e b ie t 

% erheblichen B edenken .

H ierzu die A bbildungen S. 359.
D ie S chonung  des S ta d tk e rn s  d u rch  F re ih a lte n  

vom  S traB en b ah n v e rk eh r is t  an  sich e rs treb en sw ert, 
d e r v o rg eseh lag en e  D u rch b ru ch  e ines U m gehungsringes 
im  Z uge d e r Ohle m it D u rch b ru ch  n ach  dem  F re i
b u rg e r B ahnhof seh r b e ach ten sw ert. D ie B ea rb e itu n g  
laB t jed o ch  n och  eine R e ih e  v on  B ed en k en  offen. 
D urch  d en  F o r tfa ll  des B ah n d re ieck s sind  sch lanke  
V erb in d u n g en  n a c h  dem  w estlich en  E rw e ite ru n g sg e - 
b ie t K le in - u n d  G roB-M ochbern u n d  M aria-H ofchen 
erm og lich t. D er E rfo lg  w iirde  a b e r  n u r  m it u n v e r- 
ha ltn ism aB ig  ho h en  K o sten  e rz ie lt w erd en  ko n n en . 
A uch  die E n tla s tu n g  d er F ried rich  W ilhelm -S traB e 
d u rch  eine w e ite r no rd lich  liegende  R ad ia ls traB e , is t zu 
b illigen , w ah ren d  fiir d en  A nschluB  des no rd lich en  
T e ils  vo n  K rie te rn  u n d  von  O pperau  besse r d ie  K ur- 
fiirs ten -S tra fie  b e n u tz t w o rd en  w are . Y erm iB t w ird  
eine bessere  Y erb in d u n g  v o n  B ro ck au  m it d e r S ta d t. 
A uch  d ie  be iden  D iag o n a lv e rb in d u n g en  S iid p a rk —  
SchonstraB e un d  K irsch a lle e— O stendstraB e b efried ig en  
n ich t.

D ie S ied lungs- u n d  G riin flachen  sind  im  a llge- 
m einen  zu fried en ste llen d  a n g eo rd n e t, In  B a rth e ln  und  
B ischofsw alde  w are  eine E in sc h ra n k u n g  d e r B eb au u n g  
e rw u n sch t g ew esen . A n zu erk en n en  is t d e r V ersuch , 
d ie u n g u n s tig e n  W o h n v e rh a ltn isse  in  d en  schon  be- 
b a u te n  T e ilen  d e r  S ta d t d u rch  A u ssp a ru n g  v o n  G riin- 
gebieten , zu v e rb esse rn .

In  d e r A lts ta d t w u rd e n  die g e p la n te n  B riicken  an  
den  B leichen  d as  schone S trom b ild  ze rs to ren ."

E n tw u rf  „ B o d e n r e f o r m “ ( R a d i n g ,  A bb. 
S. 338): „V on  e in e r k o n z e n tr isc h e n  G e s ta ltu n g  des 
S ta d tp la n e s  is t  bew uB t A b s ta n d  genom m en , u n d  in 
r ic h tig e r E rk en n tf lis  d e r  B e d e u tu n g  des S tro m lau fs  fiir 
d ie  T rieb k r iif te  d e r  E n tw ick lu n g  eine v o n  S iidost nach  
N o rd w es t g e s tre c k te  F o rm  a n g e s tre b t w orden . D as
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H au p tg eb ie t der In d u s trie  lieg t von  d er S tad t s ta rk  
abg e riick t im AnschluB an  die S te ttin e r B ahn u nd  in 
B eziehung  zu den  W ohngeb ie ten  von D eutsch -L issa  
un d  G oldschm ieden. N ach te ilig  is t dabei d as  r e n le n  
un m itte lb a ren  W asseransch lusses u nd  d ie  schad igende 
E inw irkung  au f die b en ach b arten  W ald u n g en  der 
un te ren  Oder, die ais bevo rzug tes E rh o lungsgeb ie t der 
B evo lkerung  anzusehen  sind. D er groBe H an d e lsh a ten  
bei P ilsn itz  is t an der g ep lan ten  S telle im  Uber- 
schw em m ungsgebie t n u r u n te r vo lliger U m g esta ltu n g

n i — oj  w.KENKWOffT'
BA» SEW f.

Y e r f a s s e r :  P r o f .  Dr .  E r n s t  Y e t t e r l e i n  u n d  P r  
i n  H a n n o v e r .  E i n  S o n d ę r p r e i s  v o n

des H ochw asserabfluB bettes d er Oder, dah e r kaum  
iib e rh au p t au sfiih rbar u nd  w urde  die B eseitigung  
groBer Teile des P ilsn itze r W aldes bed ingen .

E ine befried igende G iiterum gehung  —  die B ahn  
Scho ttw itz , O switz, D eutsch-L issa  is t ais solche n ich t 
anzusehen  —  feh lt ebenso w ie ein V ersch iebebahnhof 
im  W esten . A uch die B ah n an lag en  fiir die In d u s trie  
w erden  n ich t ausre ichen . Die g ep lan te  Zusam m en- 
fassu n g  des P e rso n en v erk eh rs  im  H au p tb ah n h o f nach  
sp a te re r  A ufgabe des F re ib u rg e r B ahnhofs is t d e r ge- 
sam ten  P lan b ea rb e itu n g  zw ar fo lgerich tig  zug runde 
g e leg t, ab e r e isenbalm techn isch  n ich t b ea rb e ite t. D er
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V o ro rtv e rk eh r is t u n te r  V e rm eid u n g  d e r w en ig  ange- 
b ra c h te n  R ing lin ie  im  w esen tlich en  a u f  zw ei gunstige 
H a u p ts tre c k e n  v e rw iesen , d ie  d u rch  e inen  Umsteige- 
bahnho f an  der G rabschener-S traB e  m ite in an d er ver- 
bu n d en  sind . A uf d iese  W eise  w ird  eine  gew isse Ent- 
la s tu n g  des H a u p tb ah n h o fs  e rz ie lt w erd en  konnen. 
Die V erb in d u n g  d e r Z o b ten s treck e  m it dem  K aiser 
W ilhelm -P la tz  d u rch  eine S chne lls traB enbahn  greift 
s ta rk  in die b e s teh en d en  Y erh a ltn isse  ein, ohne eine 
en tsp rech en d e  V erk eh rsb esse ru n g  zu erzielen .

D iee in g e h en d e  B earbeitung  
des S traB en b ah n n e tzes  bringt 
b ea c h te n sw e r te  V orschlage. 
Lobencl he rv o rzu h eb en  is t ins- 
b eso n d ere  d ie  w esen tliche  Ver- 
b esse ru n g  d e r Y erbindungen 
zum  H au p tb ah n h o f. A uch bei 
d er P la n u n g  d e r H auptver- 
k eh rss traB en  is t d e r H aupt
b ah n h o f a is  w ich tiger Ver- 
k e h rs p u n k t zum  A usgang  ge- 
nom m en  w o rd en . D er Durch- 
b ruch  iiber die LessingstraBe 
zum  L ess in g p la tz , der aller- 
d ings n u r be i e iner spateren  
vo llig en  U m g esta ltu n g  des 
Y ie rte ls  n o rd lich  des H aupt
bahnho fs m oglich  sein wiirde, 
b r in g t in  g e sc h ic k te r  W eise eine 
g u te  V e rb in d u n g  d e r nordlichen 
u n d  n o rd o s tlich en  S tad tteile  
m it dem  H au p tb ah n h o f "unter 
g le ich ze itig e r erw iinsch te r Ent- 
la s tu n g  d e r den  S tad tkern  
d u rch q u e ren d en  N ord-Siidziige. 
A hnlich v o r te ilh a f t sind  die vor- 
g e sch lag en en  n eu en  Y erkehrs- 
ziige vom  H au p tb ah n h o f zur 
T au en tz ien -S traG e un d  in Ver- 
la n g e ru n g  d e r G ustav -F rey tag - 
zu r K a ise r W ilhelm -StraB e, so
w ie d e r  O stw estzug  m it Um- 
g eh u n g  d e r In n e n s ta d t durch 
d en  O hledu rchb ruch .

D ie S ied lungsflaohen  sind 
in seh r w irtsch a ftlich e r W eise 
m it e in e r g e rin g en  A nzahl von 
S traB en  ersch lo ssen . E benso ist 

r ic h tig e r  E rk en n tn is  der111
w irtsc h a ftlic h e n  V erhaltn isse, 
d ie  au f d ie  A b k eh r von  einer 
iib e rtr ie b e n e n  A nw endung  des 
F la c h b a u s  h inw eisen , eine 
m eh rg esch o ss ig e  B ebauung  be- 
v o rz u g t, d ie  d u rch  reichliche 
P a c h tla n d fla c h e n  ausgeglichen  
w ird . D ie G eschoB zahl is t da
bei a lle rd in g s  v ie lfach  zu s ta rk  
g e s te ig e r t w o rd en . Sie sollte 
g ru n d sa tz lich  iiber d rei nur 
im A u sn ah m efa ll h inausgehen. 
A uch eine  gew isse  E ngn is der 
B lo ck b ild u n g  is t stellenw eise 
zu ta d e ln , u n d  d ie  sagefonnige 
A u sb ild u n g  d e r O st-W est ge- 
r ic h te te n  W ohnhofe  wird
M angel d e r B esonnung  nicht 

T ro tz  d ie se r  M angel iiberw iegen 
ab e r d ie  V orzuge  d er fa s t iibera ll g e sc h ic k t angeglie- 
d e rten  un d  den  G riln flachen  re izv o ll e in g efiig ten  W ohn- 
bezirke. D ieG riin flach en  se lb s t sind  re ich lich  un d  in  gu ter 
V erb in d u n g  m ite in a n d e r  au sg ew iesen . H ervorzuheben  
is t d as  V o rtre ib en  des N u tzg riin s  b is tie f  in  den  vor-
h a n d en en  S ta d tk o rp e r  u n d  d ie  F re ih a ltu n g  groBer
F lach en  in  B ischofsw alde  u n d  B arth e ln . D er Griin- 
d u rch b ru ch  vom  W asch te ich  zu r O der d u rf te  a llerd ings 
m fo lge d e r d am it v e rb u n d e n e n  s ta rk e n  E ing riffe  die 
G renze des w irtsch a ftlich  M oglichen  iib e rsch re iten .“ —

(SchluB  folg t.)

of .  Dr .  O t t o  B l u m  
20 0 0 0  M

ausschlieB en konnen .



Ludwig Hoffmann zur Vollendung seines siebenzigsten Lebensjahres.
Yon Dr. A lbert H o f m a n n .

s gibt Paradoxa im Leben wie in der K unst, 
W ahrheiten, die zunachst nicht ohne Wei- 
teres ais solche erkann t w erden konnen, weil 
die auBeren U m stande gegen sie zu sprechen 
scheinen, W iderspriiche zwischen den ge- 
schichtlichen T atsachen  und den species 

facti des wirklichen Lebens. Bei den stoischen Philosophen 
des griechischen A ltertum es w ar das Paradoxon ein Wider- 
spruch in sich selbst, eine T atsache und W ahrheit, die dem 
gesunden Sinn des natiirlich U rteilenden zu w iderstreiten

mann am 31. Ju li 1852 in D arm stadt geboren wurde, also 
an diesem 31. Ju li das siebente Jah rzehn t seines arbeits- 
reichen und von seltenen Erfolgen gekrónten Lebens voll- 
endet hat.

Nachdem Hoffmann sich seine allgemeine Bildung am 
hum anistischen Gymnasium in D arm stadt erworben hatte, 
entschied er sich fiir die B aukunst ais Lebensberuf und 
bezog zunachst die K unstakadem ie in Kassel, um diese 
spater m it der Bauakadem ie in Berlin zu vertauschen. W ar 
es in K assel unter U ngewitter das M ittelalter, so w aren es

\  /

W e t t b e w e r b  B e b a u u n g s p l a n  B r e s l a u .  E i s e n b a h n - A n l a g e n  a u s  d e m  E n t w u r f  „ J e d e m  d a s  S  e  i  n  e  “ 

v o n  Y e t t e r l e i n  u n d  B l u m .  E i n  S o n d e r p r e i s  y o n  2 0  0 0 0  M.

schienen, und allen diesen A uslegungen setzte Jean  Jacąues 
Rousseau die Krone auf durch die Definition, Paradoxa 
seien W ahrheiten, die hundert Jah re  zu friih erscheinen. 
Ein solches Paradoxon is t die V ollendung des siebenzigsten 
Lebensjahres von Ludwig H o f f m a n n ,  des S tad tbaura tes 
fiir Hochbau von Berlin, eines der N eugestalter der Reichs- 
liauptstadt in der w ilhelminischen Periode des neuen Rei
ches. Korper und Geist, die ihm in seltener Frische er
halten geblieben sind, w idersprechen der Y orstellung der 
Lebensumstande, die man m it dem AbschluB eines so be- 
deutenden Lebensabschnittes zu verbinden sich gew ohnt 
hat und in R ousseau’schem Sinn handelt es sich hier in 
der Tat um eine W ahrheit, die nach allem Befund der 
physischen Zustande erheblich zu friih erschienen ist. J e 
doch es bleibt die Tatsache bestehen, daB L udw ig Hoff-

in Berlin die antiken und von der A ntike abgeleiteten Stil- 
arten, dereń Studium  er sich m it gliihendem Eifer hingab. 
Aber obwohl diese Studien von dem glanzendsten Erfolg 
begleitet w aren, der darin  zum A usdruck kam , daB Hoff
mann, der Mitglied des A rchitekten-V ereins zu Berlin ge- 
worden war, n icht nu r in den Schinkel-W ettbew erben dieses 
Yereins die Schinkel-Medaille und den Preis fur eine Stu- 
dienreise gew ann, sondern auch d a s ' Exam en ais Regie- 
rungsbaum eister m it A uszeichnung und un ter Yerleihung 
einer w eiteren Studienreise-Pram ie bestand, so wurde doch 
seine eigentliche Schule das Leben und  seine eigentliche 
S tudienzeit w aren die 9 Jah re  (1887— 1896) der A usfuhrung 
des M onum entalbaues des Reichsgerichtes in Leipzig. Hierzu 
hatte  er sich den A uftrag  in G em einschaft m it dem Archi
tek ten  P e te r D y b  w a d  in scharfem  W ettbew erb erstritten ,
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den er wahrend einer Studienreise auskam pfte und in de 
der Entwurf der beiden Bauktinstler mit dem 1. Preis ge 
kront wurde. Es war nicht der erste Erfolg der Praxis. 
Wahrend Hoffmann Baufiihrer beim Bau der K negsaka 
demie in Berlin unter Franz fechwechten war, hatte er sich 
mit Heimann am W ettbewerb um die Bebauung 
seums-Insel in Berlin beteiligt, bei welchem sein Entwurf 
angekauft wurde. So stehen, eine eigenartige Fugunpf des 
Schicksals, die Bauten der Museums-Insel zu Berlinl ara An- 
fang und auf der hochsten Entwicklung eines Kunstlebens 
von seltenem Inhalt. Die Ausfiihrung des Baues des 
Reichsgerichtes in Leipzig wurde Ludwig Hoffmann nacn 
einem neuen, eigenen Entwurf spater allem ubertragen.

Im Jah r 1896 tra t nun die entscheidende W endung im 
Leben des Gefeierten — das W ort „Jubilar“ will u n s  nicht 
aus der Feder flieBen — ein. In Berlin verzichtete Herm. 
B l a n k e n s t e i n ,  der S tadtbaurat fiir Hochbau, in hohem 
Alter nach langer, praktisch erfolgreicher, wenn auch nicht 
von groBen ktinstlerischen Ziigen begleiteter Tatigkeit aut 
sein Amt, in das nunmehr Ludwig Hoffmann berufen wurde. 
Er kam in eine Periode des reichsten baulichen Auf- 
schwunges des kaiserlichen Berlin; es hob fiir ihn ein Yiertel- 
jahrhundert einer B autatigkeit an, wie sie groBer und um- 
fassender, wie sie reicher an seltenen Aufgaben wohl kaum 
je einem Bauktinstler geboten worden war. Es entstanden 
das Yirchow-Krankenhaus mit seinen 57 Gebauden, das 
Stadthaus, das Markische Museum, die groBen stadtischen 
Bauanlagen in Buch mit zusammen 116 Gebauden, der Mar- 
chenbrunnen, zahlreiche Schulbauten, unter ihnen die Bau- 
gewerkschule in der KurftirstenstraBe, vier Feuerwachen, 
ftinf Badeanstalten, das W aisenhaus, das K inderasyl, das 
Gasdirektions-Gebaude an der W aisenbrticke, die Bauten 
am Mtihlendamm, die H eilstatte in Blankenburg, das Feuer- 
wehrdenkmal auf dem M ariannenplatz und eine Reihe an- 
derer Bauten. Aber nicht genug damit, iibernahm er auch 
eine Reihe auBeramtlicher Auftrage, die an sich schon die 
T atkraft eines ganzen Menschen erfordert haben wurden. 
Er erklarte sich bereit, nach dem Tode Messels nach dessen 
allgemeinen Entwurfen die Ausfiihrungs-Entwtirfe fiir die 
Neubauten auf der Museums-Insel in Berlin zu bearbeiten 
und die Ausfiihrung zu leiten, die ihrem Abschlufi entgegen 
geht. Er iibernahm vom K aiser den A uftrag zur Bear
beitung eines Entwurfes fiir das neue konigliche Opern- 
haus auf dem Konigsplatz in Berlin und griff auch freudig 
zu, ais ihm die S tadt A then den A ntrag  machte, einen 
Bebauungsplan fiir die Erw eiterung der Sfadt aufzustellen 
und einen Plan fiir die stadtebauliche A usgestaltung der 
bestehenden S tadt zu entwerfen. Es waren eine Reihe 
ebenso groBer ais seltener Aufgaben, die sich dem Ktinstler

darboten und seinen in ternationalen  Ruf, den er sich in
zwischen erw orben hatte , festigten.

DaB es einem solchen Leben, das nur ein Leben fiir 
das Fach und in der K unst w ar und ist, in der Hoffmann 
v o l l i g  a u f g e h t ,  nicht an auBerlichen A nerkennungen aller Art 
gefehlt hat, liegt auf der H and. Bei der Vollendung der 
groBeren B auten und bei den Einziigen frem der Fursten 
fand sich haufige G elegenheit hierzu. Es kann nicht tiber- 
raschen, daB er bei A n tritt seines Amtes Schwierigkeiten 
be°'egnete. die nicht nur aus beharrender Gewohnheit, son- 
dern^aucli aus ktinstlerischem  Unvermogen sich ergaben. 
Aber nach O berwindung dieser Anfangsschwierigkeiten 
fand er mit seinem ernsten, zielsicheren und beharrlichen 
Bestreben nach gu ter K unst die allseitige Anerkennung, 
die sich nam entlich auch in dem personlichen Verh;iltnis 
zu den sich folgenden Oberbiirgerm eistern auBerte und 
durch diese in den auBerlichen A nerkennungen Ausdruck 
fand. Nach bereits ftinfjahriger T atigkeit in Berlin nur 
erhielt Hoffmann 1901 die preuBische Goldene Medaille 
fiir K unst; 1906 w urde er Mitglied der kgl. Akademie der 
K unste zu Berlin und im gleichen J a h r  Ehrendoktor der 
Technischen Hochschule in D arm stadt. 1908 wurde er zum 
Mitglied der preuBischen A kadem ie des Bauwesens .ernannt 
und erhielt im folgenden Jah r, 1909, die GroBe Goldene 
Medaille fiir K unst der GroBen B erliner Kunstausstellung.- 
Im gleichen Ja h r  erfolgte auch seine W ahl zum Mitglied 
des „Bayerischen M aximiliansordens fiir K unst und Wissen- 
schaft“. 1912 w urde er darauf Mitglied des Senates der 
Akademie der K iinste zu Berlin und Mitglied der Akademie 
der K iinste zu D resden. 1913 w ard  ihm die Auszeichnung 
zu Teil, zum „stim m fahigen R itter des Ordens Pour le 
merite fiir W issenschaft und K iinste11 gew ahlt zu werden 
und 1917 ernannte ihn die Technische Hochschule in Wien 
zu ihrem E hrendoktor, im gleichen J a h r  wurde er Ehren- 
mitglied der A kadem ie der K iinste zu W ien. Inzwischen 
w ar ihm auch in seinem engeren Y aterland  Hessen die Gol
dene Medaille fur K unst verliehen worden. Zu allen diesen 
Ehrungen, die keinesw egs vollstandig  aufgezahlt sind, kam 
der seltene BeschluB, den 1911 die stadtischen Kórper- 
schaften von A then faBten, eine im M ittelpunkt der Stadt 
gelegene StraBe nach dem cSchopfer des neuen Bebauungs- 
planes ,‘,'oóos Aovóopixo~ ‘'0(p(iav“ zu nennen.

Uber Allem aber steh t die Ehrung. die ihm durch seine 
V erdienste um die Forderung  der K unst von der Allgemein
heit des Volkes zukomm t, sowie iiber seine kiinstlerische 
Bedeutung und seine S tellung in der B aukunst der Gegen- 
w art sei aus AnlaB seines E hren tages noch ein besonderes 
W ort in der folgenden N um m er dieser Zeitung gesagt. —

(SchluB folgt.)

Vermischtes.
Eisenbahn-Tarifpolitik und Siedlungswesen. Die Frage 

der Eisenbahn-Tarifpolitik des Reichsverkehrs-Ministeriums 
mit ihrer mit Bezug auf die GroBstadtbewohner geradezu 
wohnungsfeindlichen Tendenz beschaftigt, wie wir lióren, 
zurzeit wiederum die an der Frage beteiligten Regierungs- 
stellen. Zu dieser Frage hat die „V e r e i n i g u n g 
d e u t s c h e r  W o h n u n g s a m t e r “ bei ihrer letzten 
Tagung in Mtihlhausen i.Thiir. durch einstimmige Annahme 
der folgenden EntschlieBung Stellung genommen: „In den 
GroBstadten is t eine erhebliche Y erstarkung der Woh- 
nungsnot durch die Erhohung der Eisenbahn-Tarife ein- 
getreten, welche die Vorortbewohner zwangsweise in die 
GroBstadte treibt. Eine derartige Tarifpolitik steht in 
krassem  W iderspruch zu der, von den Zentralstellen ge- 
forderten Forderung des Flachbaues. Die Einfiihrung be- 
sonderer V ororttarife fiir die GroBstadte is t daher unum- 
ganglich notwendig. Ein ahnliches Bediirfnis liegt bei 
Gemeinden m it groBer Industrie vor.“ Der am 10. Juni 
1922 in Magdeburg abgehaltene Y erbandstag d e s „ R ę ’i c h s -  
v e r b a n d e s  d e u t s c h e r  B a u g e n o s s e n s c h a f -  
t e n “ ha t sich dieser EntschlieBung ebenfalls einstimmig 
angeschlossen. —

W ettbewerbe.
Engerer W ettbewerb um Entwiirfe fur den Neubau des 

Zentral-Verwaltungs-Gebaudes der Rheinischen Stahlwerke 
in Duisburg. Fiir den Konzern der „Rheinischen S tahl
werke wurde die E rrichtung eines Z e n t r a l - V e r -  
w a  1t  u n g s - G e h a u  d e s  in Duisburg beschlossen. Mit 
Kucksicht auf den Umfang der Bauaufgabe und dereń Be
deutung fiir das Duisburger Stadtbild wurden die Professoren 
B e s t e l m e y e r ,  B e h r e n s ,  B o n a t z ,  F a h r e n -  
k a m p  und K r e i s  aufgefordert, fiir die kiinstlerische 
A usgestaltung der Fassade Vorschlage auszuarbeiten Eine 
Preisverteilung w ar nicht beabsichtigt und hat auch nicht 
stattgefunden, da bei der Auswahl der eingeladenen Archi
tekten  von vornherein m it einem Ergebnis zu rechnen war,
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das wreniger Unterschiede in der Q ualitiit ais in der Auf- 
fassung bringen wiirde. Die B eurteilung der Entwiirfe 
erfolgte unter dem V orsitz des A ufsich tsrats-Y orsitzenden  
der Rheinischen S tahlw erke d u rth  die B earbeiter selbst, 
wozu noch die H erren O berbiirgerm eister Dr. J a r r e s  von 
D uisburg und dessen technischer B eigeordneter Stadtbaurat 
P  r e g i z e r  zugezogen w aren. Die A usfiihrung des 
Zentral-Verw7altungs-G ebaudes erfolgt nunm ehr nach den 
Pliinen des B audirektors B l e c k e n  in Duisburg. —

Personal-N achrichten.
Ehrendoktoren. Die rechtsw issenschaftliche Fakultat 

der U n i v e r s i t a t  K o l n  hat dem Oberbiirgermeister 
der S tad t Koln, Dr. K onrad  A d e n a u e r ,  die Wiirde
eines D o k t o r s  d e r  R e c h t e  e h r e n h a l b e r  ver- 
liehen. In dem Diplom wird hervorgehoben, daB der Ober- 
biirgerm eister in der Zeit des Zusamm enbruchs und 
schw erer N ot ais O berhaupt seiner V a te rs tad t den wirt
schaftlichen N euaufbau entschlossen und weitschauend in 
Angriff genommen, daB er ais P rasiden t des S taatsrates mit 
klarem  Zielbe^yuBtsein die G esundung des schwer zer- 
riitteten  staatlichen Lebens ers treb t und nicht zuletzt 
durch N eugriindung der U n iversita t K oln dem deutschen 
Geistesleben in der schw er bedriingten W estm ark des 
Reiches eine neue Heimst&tte geschaffen habe.

W enn w ir diese E hrenprom otion in der „Deutschen
Bauzeitung11 erw ahnen, so geschieht es um der unsterb- 
lichen V erdienste willen, die sich der G eehrte, ein zweiter 
Adickes, um die bauliche Zukunft der S tad t Koln erworben 
nat. der er die groBten Ziige yo rgezeichnet hat. —

, D er ^Vettbewe]■b zur E rlnngung eines Bebauimgs-
planes der S tadt B reslau und ih rer V ororte. — Ludw ig Hoff
mann zur Yollendung seines siebenzigsten  Lebensjahres. —
\ crm ischtes. — AYettbewerbe. — Pcrsonal-N aclirichtcn. —

t?,-! r  ^ eutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
w  d * n verantwortlich: A l b e r t  H o f m a n n  in Berlin.
W. B u x e n 8 t e i n  Druckereigesellschaft, Berlin SW.


