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Alle Kechte vorbehalten. — Fiir nicht verlangte Beitrage keine Gewahr.

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

(SchluB aus 
on  d e n  m it S o n d e rp re isen  aus- 
g eze ich n e ten  E n tw iirfen  s te h t 
d e r  m it dem  K e n n w o rt „ J  e d  e m 
d a s  S e i n e “ ( V e t t e r l e i n ,
B 1 u  m ), d e r in N r. 60 abge- 
b ild e t is t, a n  e rs te r  S te lle . D as 
P re isg e r ic h t riih m t a n  ihm  
d ie  „ h e rv o rra g e n d e  L o su n g “ in 
d e r  e isen b ah n teo łtn isch en  Be-
a rb e itu n g  d e r P e rso n en v e rk eh rs- 

frage und fiih rt im  W e ite re n  au s:
„Die H afen, d e reń  N o tw e n d ig k e it in dem  g ep lan ten  

Umfang zw eife lhaft is t, lieg en  b e ide  im  U berschw em - 
mungsgebiet, d esg le ich en  d ie  E ise n b a h n v e rb in d u n g  des 
ostlichen H afens m it B ro ck au . Bei d er A u sw eisu n g  der 
Industriegebiete is t d ie  g iin s tig e  A nsch luB m oglichkeit 
am Bahnhof B ro ck au  n ic h t g e n u g e n d  a u sg e n u tz t un d  
im W esten fiir d ie  L in k e -H o fm an n -W erk e  k e in e  E r 
weiterung b e riick s ich tig t. Im  N o rd en  w ird  d e r er-
wiinschte Z usam m enhang  d e r  In d u s tr ie f la c h e n  verm iB t.

Die L age des w es tlich en  V ersch ieb eb ah n h o fs  quer 
zu den F e rn s treck en  is t  n ic h t g iin s tig . D ie L in ien- 
fiihrung d er s iid w estlich en  G iite ru m g eh u n g sb ah n , die
die bestehende S tre c k e  G roB -M ochbern— Schm iedefe ld  
unbenutzt laBt, is t  —  zum al u n te r  w irtsch a ftlich en  Ge- 
sichtspunkten —  n ic h t zw ingend .

Fiir die Y erb esse ru n g  des P e rs o n e n v e rk e h rs  is t  die 
ais Sonderaufgabe b e a rb e ite te  U m g e s ta ltu n g  des F re i
burger Bahnhofs zum  D u rch g an g sb ah n h o f u n d  seine 
Verbindung m it dem] je tz ig e n  H a u p tb a h n h o f a is  eine 
hervorragende L o su n g  a n z u e rk e n n e n , zu d e re ń  A b- 
rundung n u r noch  d ie  fo lg e ric h tig e  E n tw ic k lu n g  der 
Verbindungen des S ta d tv e rk e h rs  e rw iin sch t gew esen  
ware.

Die A n lagen  fiir d en  le tz te re n  s ind  im  A llgem einen  
ais zweckmaBig a n zu seh en ; die sp ilte ren  T ie fb ah n - 
strecken w urden  a lle rd in g s  b esse r n u r  au f e inen  N ord- 
Siidzug b esch ran k t w erd en .

Von ' den  v o rg e se h e n e n  H a u p tv e rk e h rss tra B e n  
wurden die im  A u ssc h n itt zw ischen  F re ib u rg e r  un d  
Markischer E isen b ah n  g e leg en en  n u r  n a c h  B ese itig u n g  
der A nlagen des F re ib u rg e r  B ah n h o fs  u n d  au ch  d an n  
nur un ter A ufw endung  u n w irtsc h a ftlic h  h o h er K o sten  
durchfiihrbar sein. D ie neu e  A u sfa lls traB e  n a c h  N o rd en  
im AnschluB an  die N ied e rg asse  e rs c h e in t en tb eh rlich . 
Auch sonst is t bei dem  H a u p tv e rk e h rs s tra 6 e n n e tz , zu- 
mal bei der A n o rd n u n g  z ah lre ich e r n e u e r  B riicken , d er 
G esichtspunkt d e r  W ir tsc h a ftlic h k e it n ich t im m er ge- 
niigend beriick sich tig t w orden .

Bei d er B esied lung  is t d ie  groB e A u sd eh n u n g , die 
schon nahezu  d as  g an ze  W e ttb e w e rb sg e b ie t in  A n-

No. 60).
sp ru ch  nim m t, u n d  die w eitgehende  Z errissenhe it zu 
tad e ln , d ie  au ch  d en  k la re n  Z usam m enhang  d e r G riin- 
g eb ie te  b ee in tra c h tig t, w ah ren d  d ie A u fte ilu n g  d e r  e in
ze lnen  W ohnbez irke  in  m an ch e r H insich t A n e rk en n u n g  
ve rd ien t.

W esen tliche  V e rk eh rsv e rb esse ru n g en  in  der A lt- 
s ta d t sind  n ich t v o rg esch lag en .“

In  dem  w e ite r  m it e inem  S onderp re is b ed ach ten  
E n tw u rf  „ Y o r b u r g  d e s  O s t e n s 11 ( M u e s m a n n ,  
W a c h ,  H e l l m u t h ,  M itarbeiter B e c k )  w erden  die 
Y o rsch lag e  fiir d ie  G esta ltu n g  d e r In d u s trieg eb ie te , fiir 
die- V erb esse ru n g  des V erkeh rs , fiir die A n lage  n eu e r 
V erk eh rss traB en  n ich t g iin stig  b eu rte ilt. D ann  ab er 
w ird  g e sa g t:

„D ie V orziige des E n tw u rfs  sind in  e in e r g u ten  
u n d  sachgem aB en A u sg e s ta ltu n g  d e r S ied lungsgeb ie te  
u n d  in  d e r A usb ildung  des G riin flachenne tzes zu er- 
b licken , bei dem  au ch  d ie  A u flo ck e ru n g  des schon  b e 
b a u te n  S ta d tg e b ie te s  g eb iih rend  b e riick s ich tig t is t. F iir  
d ie  V e rk eh rsv e rb esse ru n g  in  d er In n e n s ta d t is t  d er m it 
sp a rsam en  M itte ln  zw eckm aB ig a u sg e s ta lte te  V erkeh rs- 
zug  SchloB platz— B liicherp la tz— Oderstra.Be-—R osen-
th a le rs traB e  u n te r  B en u tzu n g  d e r W erd erb riick e  lo b en d  
h erv o rzu h eb en .

A uch  d ie  in  S o n d erb ea rb e itu n g en  g eg eb en en  y o r 
sch lage  fiir die bau liche  A usb ildung  des S ta d tk e rn s , 
in sb eso n d ere  fiir den  D urch b ru ch  zum  B liicherp la tz  und  
fiir die A u sg e s ta ltu n g  d es  SchloB platzes h a lte n  sich bei 
a rch itek to n isch  re izv o lle r D urchb ildung  im  a llgem einen  
im  R ah m en  d er D u rch fiih rb a rk e it u nd  k o n n en  ais w ert- 
volle  A n reg u n g en  g e lte n .“

D ie u m s teh en d en  A b b ild u n g en  geben  T eile  d ieses 
E n tw u rfe s  w ieder.

D er d r i tte  d e r  m it S o n d erp re isen  au sg eze ich n e ten  
E n tw iirfe  is t d e r  m it dem  K en n w o rt „I n  d u s t  r i e“ 
(S t  r i n  z , T  h  ii r  m e r  , N a d e r m a n n ) .  D as U rte jl 
iiber ihn  is t, w as die In d u s trie -  u n d  V erk eh rsan lag en  
a n b e la n g t, im  W esen tlich en  n e g a tiv , doch  w e rd en  die 
Y e ra n d e ru n g e n  im  S traB en n etz  e tw as  g iin s tig e r b e
u rte ilt. J e d o c h  in seinen  w esen tlich en  P u n k te n  ver- 
m och te  d e r E n tw u rf  d en  B eifall des P re isg e rich ts  n ich t 
zu e rrin g en . A is e inzige A n erk en n u n g  se ien  die S a tze  
a n g e fiih r t: „D ie in  S o n d erlo su n g en  g eg eb en en  a rch itek - 
to n isch en  G ed an k en  kom m en  fiir d ie  B reslau e r V erh iilt- 
n isse  te ilw eise  n ic h t in  F ra g e , zum al au ch  F la c h e n  da- 
fiir in  A n sp ru ch  genom m en  w erd en , die b e sse r ais 
G riin flachen  fre ig eh a lten  w e rd en  so llten . D ie Be- 
a rb e itu n g  d ie se r E n tw iirfe  z e ig t jed o ch  v ie l P h a n ta s ie , 
k iin s tle risch e  B eg ab u n g  u n d  S inn  fu r  s tad teb au lich e  
M o n u m e n ta lg e s ta ltu n g .“
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geschlagenen Bahnanlagen, die Aufteilung der Wohn- 
bezirke und die Yerteilung der Grunflachen. Von 
letzterem wird u. a. gesagt: „Von besonderem Interesse 
ist die Art der Besiedlung der Erweiterungsgebiete, bei 
der im AnschluB an die bestehenden Ortslasren in sich 
geschlossene groBere Yorortskorper, „Trabanten“ ge
bildet werden. Der Gedanke ist ais eine neuartige

S c h a u b i l d  a m A l l e r  h e i l i g e n - H o s p i t a l .

L inks: S c h a u b i l d  am F e s t b a l l e n -  
u n d  A u s s t e l l u n g s - G e l i i n d e .

Aus dem Entwurf „ V o ł b u r g  d e s  O s t e n s “ 
von M u e s m a n n ,  W a c h  u n d  H e l l m u t h ;  

Mitarbeiter B e c k .

E i n  S o n  d e r  p r e i s  v o n  10000 M.

der Grofistadt gerechtfertigt sein und nur unter beson
ders gearteten Verhaltnissen entstehen konnen.

Die Gestaltung des Grunflachennetzes u n d  seine 
Beziehung zu den Wohnbezirken is t  g u t gelost, wenn 
auch stellenweise eine n och  groBere Z u riick h a ltu n g  in 
der Ausweisung der Siedlungsflachen erwiinscht ge
wesen w;ire.“ —
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E in  besseres U rteil finden  die noch n ich t b eriih rten  
d u rch  A nk au f ausgeze ichne ten  E n tw iirfe  ,,W a  g  e n  
W  a  g e n “ ( R a p p a p o r t ,  W  a  s s e) un d  „ T  r  a  b a n -  
t e n “ ( M a y .  B o h  m). Im  e rs te ren  w erden  g e ru h m t 
d ie  A nordnung  d e r  In d u striegeb ie te , Teile d er vo r-

L o su n g  d er G ro B stad tfrag e  bem erkensw -ert und  in der 
sy s tem atisc lien  D u rch fiih ru n g , d ie  er h ie r gefunden  hat. 
vo n  besonderem  R eiz. A lle rd in g s  w erd en  B ildungen , wie 
d e r den  G ed an k en  in  fo lg e ric h tig s te r  W eise entw ickelnde 
P lan  v o n  W oischw itz  n u r in  g roB erer E ntfernuner von



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

(SchluB).
udw ig H offm ann is t in seinem C harakter- 
bild fiir den, der seine Persónlichkeit und 
seine K ta s t  kenn t, m it ziemlich bestim m ten 
Linien um rissen. In  seiner p rivaten  Lebens- 
auffassung h a t er sich, wenn auch wohl 
unw issentlich, die bekannte M ahnung von 

Theodor Storm zu eigen gem acht:
„W enn der Póbel aller Sorten 
Tanzet um die gold’nen Kiilber.
Halte fest; d u  h a s t  v o m  L e b e n  
D o c h  a m  E n d e  n u r  d i c h  s e 1 b e r.“

Er lebt ganz nu r sich und seiner K unst; er is t sich des 
Umstandes bewuBt, dafi er vom Leben schliefilich nur sich 
selber hat. E r lebt gleichsam  in einem idealen L and und 
scheint nichts von der U m klam m erung zu spiiren, die den 
Einzelnen in diesen grauen  Tagen unfrei um fangen halt. 
Seine Lebensfreude is t das Reich der K unst; hier ent- 
faltet sich ungehem m t seine ganze Persónlichkeit. Man 
kann zweifelhaft sein, ob Ludw ig Hoffm ann K lassiker 
oder R om antiker ist. V ielleicht is t er gleich Schinkel
beides zugleich. W as dieser in Griechenland und im
kaiserlichen Rom, das sucht Hoffm ann im Italien der R e
naissance. Beide aber m achen gelegentliche Ausfliige ins
Mittelalter und suchen hier die seelische V ertiefung und 
die Anklange an das Gefiihlsleben, das ein K ennzeichen 
der Romantik ist. Die architektonische Sprechweise ist ihm 
aber nie die H auptsache, ste ts laBt er sich von der A rt der 
ihm gestellten Aufgabe leiten, und is t es ein B auwerk, so 
kommen neben seiner G estalt seine Stellung im S tadt- oder 
im Landschaftsbild zur leitenden Erw agung. Alles Gezwun- 
gene, alles Auffallige, das G ekiinstelte und Absonderliche, 
kurz alles Aufsehen E rregende liegt seinen Arbeiten fern. 
In natiirlicher W eise w irken kiinstlerische Gewissenhaftig- 
keit und sorgsam e E inzelarbeit zusam men. W as aber in 
allen W erken sofort in  die Erscheinung' tr itt, und zwar 
beim groBten M onum entalbau wie beim kleinsten Nutzbau, 
das ist das Bestreben, im A usdruck und in der Formen- 
sprache, im G estalten der Massen wie in der A usbildung 
der Einzelheiten das Gefiihlsleben des empfindsam en und 
empfanglichen Beschauers anzuregen und es anzuspom en, 
mit dem K iinstler Seite an Seite zu gehen. Man betrachte 
daraufhin das Markische Museum, E inzelheiten des Alte- 
Leute-Heimes in Buch, die Fabelgeschichten des Marchen- 
brunnens, eine Aufgabe, die das kiinstlerische C harakter- 
bild des Gefeierten wie kaum  eine andere zum A usdruck 
bringt, man betrach te  die E inzelheiten an fast allen 
Bauten, die un ter seiner H and en tstanden  sind, der durch- 
gehende Zug is t selbst neben absoluter M onum entalitat 
das romantisch Empfindsam e, das aus dem kiinstlerischen 
Gefiihlsleben Fliefiende. Im Leben Y erstandesm ensch, mit 
den Anspriichen eines gewissen schm iegsam en Absolutis- 
mus, ja, wenn es sein muB, ein durch politische Erwii- 
gungen oder diplom atische Ziige gem ilderter A u tokra t in 
seinem Reich, is t er in der K unst durchaus Gefiihlsmensch. 
Im Sturm des K am pfes um die K unst h a t er von jeher fest 
gestanden und steh t noch unentw egt fest. Seine starkę 
Waffe ist kiinstlerische O berzeugung und Treue zu dem 
einmal ais richtig  E rkannten . Alle die abgeleiteten und 
kunstlichen Gegensatze, das K raftm eiertum  und das Sans- 
culottenwesen in der K unst, besonders in der Baukunst, 
dieses Unwesen, an dem sich ein m iBleiteter D rang, dem

K unstleben angeblich neuen Inhalt zu geben, ergotzt, ist 
ihm fremd. Fiir ihn sind K iinstler und Philister, G estalter 
und Umstiirzler, alte Schonheit und gew altsam e, haBliche 
Neuheit uniiberbriickbare Gegensatze. Sein Denken und 
Fiihlen is t im Grunde humanistisch, er lebt m it neuer Auf
fassung in den alten  Meistem der B aukunst und seine 
Leidenschaften sind ausschlieBlich geistiger und kiinstleri- 
scher N atur. Balzac spricht einmal von einem K iinstler 
und sagt, er sei noch mehr D ichter ais Maler. W enn wir 
auch dieses W ort nicht im ganzen Umfang auf Ludwig 
Hoffmann anwenden wollen, ein Teil von ihm liegt auch 
in seinem W esen. Dieses ist, wie w ir schon andeuteten, 
im Allgemeinen etwas zusam m engesetzter N atur. E r ist 
auf der einen Seite ganz subjektiv, aber sein Subjektiyis- 
mus findet doch eine Milderung in der volligen Y ersenkung 
in die ihm gestellte Aufgabe, m it der er ringt, mit der er 
so lange im  Kam pf liegt, bis sie nach seiner Auffassung 
vollendet vor dem K iinstler sich erhebt. Er huldigt mit 
dieser Auffassung dem Evangelium  Goethes, in dem das 
Subjektive ais das allein Entscheidende in der W eit er- 
k la r t wird.

D er K iinstler kann m it R echt von sich sagen, daB er 
in seiner fachlichen T atigkeit von einem seltenen Gliick 
begiinstigt wurde. Schone und groBe Aufgaben sind ihm 
in beinahe vierzigjahrigem  W irken in reicher Zahl zuge- 
fallen, Aufgaben, um die Andere schwere Kampfe fiihren 
muBten. Manche Aufgaben hat er auch erstrebt und — 
wir diirfen n icht unterlassen, es auszusprechen — bisweilen 
m it Mitteln und in einer Form, die wir nicht immer billigen 
konnten, sodaB wir uns eine Zeit lang in scharfem Gegen- 
satz zu ihm befunden haben. Aber das w ar in diesem 
C harakterbild nur eine Episode. Der hebe den Stein auf, 
der von sich sagen kann, er sei frei von Schuld und Fehle. 
Alles in Allem haben wir in Ludwig Hoffmann eine Per- 
sonlichkeit vor uns, eine Persónlichkeit in der uneinge- 
schrankten Bedeutung des W ortes. Ihm das an seinem 
E hrentag  zu sagen, gebietet uns eine innere Pflicht. Zwei- 
mal is t er in seinem Amt wiedergew ahlt worden. Durch 
ein fortdauernd vertrauensvolles und harmonisches Zu- 
sam m enarbeiten mit allen Zweigen der stadtischen Yerwal- 
tung  is t ihm das W irken fiir die S tadt Berlin lieb geworden; 
er hangt an ihr. Trotzdem  hatte  er sich vor Ablauf seiner 
zweiten W ahlperiode an den Gedanken gewohnt, m it Ab
lauf dieser Periode seine behordliche T atigkeit zu be- 
schlieBen. Die vor etw a anderthalb Jahren  von allen 
F raktionen der GroB-Berliner Stadtverordneten-V ersam m - 
lung von den R echtsnationalen bis zu den Kommunisten 
iibereinstimm end erfolgte W ahl zum S tad tbaurat fiir Hoch- 
bau von GroB-Berlini bestim mte ihn aber. sich dem D ienst 
der S tad t noch fiir einige Jahre zur Verfiigung zu stellen. 
Und wir diirfen uns iiber den EntschluB freuen. Denn der 
siebzigjahrige Ludwig Hoffmann — das ist, wie w ir Ein- 
gangs sagten, ein Paradoxon. Auch uns w ird nach der 
politischen K atastrophe die Sonne wieder einmal aufgehen. 
Auch wir w erden eines Tages w ieder von der grauen Un- 
rast, die uns um schntirt und fesselt, zu freierem Aufatm en 
befreit sein. Y ielleicht schneller, ais w ir es ahnen. Und 
wenn dann auch die B aukunst ihren Jiingern w ieder Auf
gaben stellen wird, dann diirfen w ir von ihm noch manches 
schone und stolze W erk erw arten. Denn bei ihm will es
— wohl sein g r o B t e s  Gliick — noch n ich t Abend werden! —

Verm ischtes.
Teuerungs-Zuschlage zur Gebiihrenordnung der Archi

tekten und Ingenieure. Die fortschreitende G eldentw ertung 
hat erst kiirzlich eine E rhohung der S t u n d e n s a t z e  
u n d  d e r  R e i s e a u f w a n d s - E n t s c h a d i g u n g  
notig gemacht, die am 1. Ju li in K ra ft ge treten  ist. Diese 
Satze sollen je tz t m indestens alle V ierte ljahr durch den 
Ago-Vorstand nachgepriift und  angem essen erhoht werden. 
Von dem Gedanken, eine g leitende Skala  nach MaBgabe 
der Steigerung der Reichsindex-Ziffer fiir die w ichtigsten 
Lebensbediirfnisse einzufiihren, sodaB sich die Gebiihr 
automatisch m it der Indexziffer erhoht, ha t man aus p rak 
tischen Griinden abgesehen, da eine solche R egelung eine 
Quelle dauernder S treitigkeiten  iiber den zu einem be
stimmten Z eitpunkt giiltigen Satz sein wiirde.

AuBer den Stundensatzen bedurften  aber auch die 
nach den G e b u h r e n t a f e l n  z u  b e r e c h n e n d e n  
G e b i i h r e n  einer zeitgemaBen Erhohung A llerdings 
sind die Bausummen, nach denen die Gebiihren zum Teil 
berechnet werden, um ein Y ielfaches gestiegen, aber m it 
dem Anwachsen der Bausumm e fa llt der P rozen tsa tz  rasch. 
sodaB die Gebiihr zw ar ein Y ielfaches der Y orkriegsgebuhr

bleibt, aber n icht m ehr im V erhaltnis der Zunahme der 
K osten der Lebenshaltung, der U nkosten des Biiros und 
der T arifgehalter der A ngestellten wachst. Es sind daher 
fiir die in P r o z e n t e n  d e r  B a u s u m m e  z u  b e r e c h 
n e n d e n  G e b i i h r e n  folgende Teuerungs-Zuschlage 
durch BeschluB einer V ertreter-V ersam m lung des Ago am 
14. Ju li 1922 eingefiihrt w orden; Gebiihrentafel der A rchi
tek ten  § 28 25 v. H., Gebiihrentafel der Ingenieure § 29: 
fiir B a u  ingenieure ebenfalls 25 v. H., fiir M a s c h i n e n -  
ingenieure dagegen 50 v. H. Diese V erschiedenheit fiir 
A rbeiten der Bau- und  M aschineningenieure ergib t sich 
einerseits aus dem starkeren  Anwachsen der K ostensum m en 
bei letzteren  und dam it rascherem  Fallen des P rozentsatzes, 
anderseits aus den besonders hohen U nkosten fiir Gehalter, 
die sich den in der Industrie gezahlten anpassen mussen.

Ebenso sind Teuerungs-Zuschlage erforderlich fiir 
s t a d t e b a u l i c h e  A r b e i t e n ,  die nach der F l a c h ę  
berechnet werden. H ier stam m en die G ebiihrensatze fiir 
Siedlungsplane noch aus dem Ja h r  1920, w ahrend die- 
jenigen fiir S tadt- und O rtserw eiterungsplane in der G. O. 
vom 1. O ktober 1921 bereits um rd. 30 v. H. erhoht, die 
fiir E inzelarbeiten erst H erbst 1921 iiberhaupt neu einge-
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setzt worden sind. Es sind daher fiir d i e s e  Arbeiten fol- 
gende Zuschlage festgesetzt: Stadt- und Ort-Erweiterungs- 
plane G. O. § 47 70 v.H ., Siedelungsplane § 51 100 v. H., 
Stadtebauliche Einzelarbeiten § 54 50 v .H . S a m t i i c n e  
Z u s c h l a g e  t r e t e n  a m l .  A u g u s t  1922 i n K r  a  11.

Auch die nach der L a n g e  d e r  L i n i e  usw. zu be- 
rechnenden Gebuhren der Ingenieure, vgl. G- U. 1. §9 
und 34, bediirfen einer Erhohung, es konnten jedoch datur 
mangels ausreichender Unterlagen in der Yersammlung 
angemessene Satze noch nicht festgestellt werden, das soli 
jedoch nachgeholt werden.

Ebenso diirften die Satze der Gebuhren fur die 
G a r t e n a r c h i t e k t e n ,  vgl. § 27 G. O. G. A., demnachst 
einen Teuerungszuschlag erhalten. — F. E i s e l e n . ^

Auf der Ausstellung fiir W asserstraBen und Energie- 
w irtschaft in Niirnberg, die vom 15. Aug. bis 1. Okt. dieses 
Jahres im Luitpoldhain stattfindet, wird das „Bayensche 
Staatsm inisterium  des Innern" in einer besonderen Abtei- 
lung auf rund 1200 Qm W andflachę und an der Hand zahl- 
reicher Modelle die E r s c h r l i e B u n g  u n d  Y e r w e i -  
t u n g der gerade fiir Bayern so wichtigen W a s s e r -  
k r a f t e  zur D arstellung bringen. Dabei w ird groBer 
W ert darauf gelegt werden, die Darbietungen der vor,iah- 
rigen Miinchener A usstellung weiter auszubauen und zu 
vertiefen. Die m it der Durchfiihrung beauftragte Abteilung 
der Obersten Baubehorde fiir W asserkraft-A usnutzung und 
E lektrizitats -Versorgung beabsichtigt, insbesondere den 
Laien in das W esen der W asserkraft-A usnutzung an der 
Hand von leicht verstandlichen, bildhaften D arstellungen 
einzufiihren und ihn iiber den W ert der W asserkrafte auf- 
zuklaren; sie ist aber auch bemiiht, auf den Fachmann 
und die Interessenten aus Handels-, Finanz-, Industrie- und 
Gewerbekreisen anregend und befruchtend zu wirken. Die 
Abteilung iiber W asserkrafte yerspricht daher, ein abge- 
rundetes Bild uber die W asserkraft-A usnutzung in Bayern 
und ihre Fortschritte zu bieten. —

Wettbewerbe.
Im W ettbewerb der Borsenhof-Aktiengesellschaft in 

Konigsberg in PreuBen is t die F rist zur Einreichung der 
Entwurfe bis zum 4. Sept. 1922 verlangert worden. —

Ein W ettbewerb fiir Reklame und H ausanstriche in 
Magdeburg wird vom M agistrat dieser S tad t fiir deutsche 
Kunstler zu dem Zweck erlassen, auf dem W eg der freien 
Auftragserteilung die Yerbindung zwischen K iinstlerschaft 
und Geschaftswelt zu starken. F rist 15. Okt. 1922. Es 
gelangen keine Preise, sondern Empfehlungs-Urkunden 
des M agistrates zur Verteilung. Im Preisgericht befinden 
sich u. a. Maler Julius G i p k  e n s in Berlin, D irektor 
W alter G r o p i u s in W eimar, Reg.- und B aurat R e n n e r, 
S tadtbaurat T  a  u t  und Prof. V o 1 b e h r in Magdeburg. 
Die Bedingungen fordern vom Bewerber, moglichst be- 
stimmte Bauwerke innerhalb der S tad t Magdeburg zum 
Gegenstand ihrer Vorschlage zu wahlen. E rreicht werden 
soli gute kunstlerische Reklame an Stelle der vorhandenen 
schlechten fiir die vom Bewerber ausgew ahlten Hauser; 
es kann damit verbunden sein eine vollstandige Behandlung 
ganzer Hauser unter Zugrundelegung bestim m ter Bau
werke. Es konnen endlich auch skizzenhafte Vorschlage 
fiir die farbige Behandlung von Hauserreihen und StraBen- 
ziigen unter Beriicksichtigung der bereits ausgeftihrten 
Hausbemalungen und des stadtebaulichen Gesamtbildes 
gemacht werden. —

W ettbewerb Kaufmannshaus Koln a. Rh. Der Auf
sichtsrat der Gesellschaft fur die E rrichtung eines Kauf- 
mannshauses in Koln hat beschlossen, die V erfasser der 
drei preisgekronten und der drei angekauften Entwiirfe 
zu einem e n g e r e n  W e t t b e w e r b  aufzufordern. Es 
sind das die A rchitekten Theodor W i 11 k e n s , Koln, Fritz 
F u B,  Koln, Geheimrat Prof. B e s t e l m e y e r ,  C harlotten
burg, Prof. E 1 s a e s s e r , Koln, Prof. M i i l l e r -  Erkelenz, 
Koln, Prof. P eter B e h r e n s ,  Neubabelsberg. —

Im W ettbewerb um Entwurfe fur ein Gefallenen- 
Denkmal in Tegel liefen 36 Bearbeitungen ein. Den
I. Preis erhielt Dipl.-Ing. H. M a l w i t z  in Berlin; den
II. Preis Bildhauer Ludw. I s e n b e c k  in Berlin-Friedenau; 
den m . Preis Dipl.-Ing. Alw. D o B m a n n  in C harlotten
burg. A ngekauft wurden die Entwurfe von H. L. 
H o p f n e r  in C harlottenburg und Hans J  e n k  e 1 in Ber
lin-Friedenau. Eine lobende Erw ahnung fanden Arbeiten 
von Arch. S p i t z n e r  in Berlin, B ildhauer Martin 
S c h a u B in Berlin, Bildhauer Richard B a n r  o t  h mit 
Arch. Jos. K I  a r  w e i n  in C harlottenburg und Dipl.-Ing. 
Alwin D o B m a n n  in Charlottenburg. —

In einem engeren W ettbewerb betr. Entwurfe zum 
Umbau einer Fabrik in Bonn blieb der Entw urf des A rchi
tekten  Dr.-ing. Gustav B a u m a n n  in Baden-Baden sieg- 
reich. Es handelt sich um den mit einem Aufwand von

etw a e—8 Mili. M. zu bestreitenden Umbau der ehemaligen 
Lederfabrik Franz Siinn in Bonn zu einer Zigarettenfabrik 
durch die Erwerberin, die „W estdeutsche Z igarettenfabrik 
D urania A.-G.“ in D ureń i. Rhld. —

W ettbew erb Ehrenm al der Gefallenen der Technischen 
S taatslehranstalten  in Chemnitz. D er E ntw urf des Archi
tek ten  Prof. K r a n z in Chemnitz w urde zur Ausfuhrung 
gewahlt. —

W ettbew erb K rieger-Ehrenm al fiir den Hirtenbóhl bei
Plettenberg. Das Preisgericht, dem u. a, die Hrn. Geh. 
R at Prof. Georg F r e n t z e n  aus Aachen, Landesbaurat 
K ó r n e r  aus Munster, A m tsbaum eister H u B aus Wer- 
dohl und S tadtbaum eister S c h m i d t  angehorten, nahm 
eine Besichtigung des B auplatzes auf dem H irtenbóhl vor. 
Es herrschte einmiitige A nsicht, daB der P latz  ais auBer- 
ordentlich giinstig und landschaftlich schon bezeichnet 
und darauf ein einfacher, w urdiger M onumentalbau unter 
Y erwendung des heim ischen Grauwacke-M ateriales er- 
richtet werden miisse, dessen H auptfront nach der Innen- 
s tad t zu richten sei. Eine besondere W irkung des Ehren- 
mals fiir den P latz  selbst kann nich t in Frage kommen, da 
das Schw ergewicht auf Fernw irkung zu legen ist. Bei der 
Sichtung der Entw urfe ergab sich, daB 116 Arbeiten recht- 
zeitig eingegangen w aren. Zu verschiedenen Nummern 
lagen mehrere Lósungen vor, insgesam t etw a 140 Losungen. 
Nach eingehender S ichtung w urden folgende 5 Entwurfe zur 
engsten W ahl gestellt: K ennw ort „H eldenbóhr. Kennwort 
„G rauwacke", K ennw ort „Auf heimischem Boden“, Kenn
w ort .,K reuzw acht“ und K ennw ort „G edachtnistem pel“. 
Von dem Ankauf von E ntw urfen w urde A bstand genommen. 
Es ergaben sich ais T rager des I. Preises Studienrat 
A rchitekt Heinrich S t  u m p f m it W alter S p e n n e m a n n ,  
M eisterschtiler in D arm stadt, des II. Preises Architekt 
H ans M u h l e f e l d  in E ssen a. Rulir; des III. Preises 
Heinrich H a r 11 i g in K ulm bach in Bayern. —

Personal-Nachrichten.
Ehrendoktoren technischer Hochschulen. Rektor und

Senat der Technischen H ochschule D a r m s t a d t  haben 
auf einstimmigen A ntrag  der A bteilung fiir Ingenieurwesen 
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  1 b e r “ verliehen: Hrn. Regierungsdir. a. D. E rnst E b e r t  
in Miinchen, , .in  A n e r k e n n u n g  s e i n e r  h e r v o r - 
r a g e n d e n  V e r d i e n s t e ,  d i e  e r  s i c h  u m  d i e  
E n t w i c k l u n g  d e s  E i s e n b a u e s ,  b e s o n d e r s  i n  
S i i d - D e u t s c h l a n d ,  i n  35 j a  h r i g e r r a s t l o s e r  
T a t i g k e i t  i m  b a y e r i s c h e n  S t a a t s d i e n s t  e r -  
w o r b e n  h a t . “

Ferner Hrn. Geh. B aura t und M inisteriaJrat Gottwald 
S c li a  p e r , auBerordentliches Mitglied der Akademie des 
Bauwesens in Berlin, „ in  A n e r k e n n u n g  s e i n e r  h e r -  
v o r r a g e n d e n  V e r d i e n s t e ,  d i e  e r  s i c h  u m 
d i e  E n t w i c k l u n g  d e s  E i s e n b a u e s ,  b e s o n 
d e r s  i n  N o r d - D e u t s c h l a n d ,  d u r c l i  w i s s e n 
s c h a f t l i c h e  u n d  v e r w a i l t u n g s t e c h n b ‘ s c h e  
A r b e i t e n  i m  p r e u B i s c h e n  S t a a t s d i e n s t  e r - 
w o r b e n  h a t . “ —

R ektor und Senat der Technischen Hochschule D a r m 
s t a d t  haben w eiterhin auf einstim m igen A ntrag  der Ab
teilung fiir A rchitektur die W iirde eines ,,D o k t o r - 1 n ■ 
g e n i e u r s  E h r e n h a l b e r "  verliehen: Hrn. Geh. Re- 
g ierungsrat Prof. Dr. Rudolf K a u t z s c h  in Frankfurt 
a. M. ,.in  d a n k b a r e r  E r i n n e r u n g  a n  s e i n e  
L e h r  t a t i g k e i t  a n  d e r  T e c h n i s c h e n  H o c h 
s c h u l e  z u  D a r m s t a d t  i n d e n  J a h r e n  1903—1911, 
in  A n e r k e n n u n g  s e i n e r  M i t a r b e i t  b e i  d e n  
A u f g a b e n  d e r  D e n k m a l p f l e g e  i n  H e s s e n  
u n d  d e r  G r i i n d u n g  d e s  D e n k m a l a r c h i v s  u n d  
i n  W i i r d i g u n g  s e i n e r  g r u n d l e g e n d e n  F o r -  
s c h u n g e n  ii b e r  d i e  B a u g e s c h i c h t e  d e r  m i t 
t e l  r h e i n i s c h e n D o n ie " ,  sowie Hrn. W irklichen He- 
heimen R at Dr. Ludwig N e b e 1. O berkonsistorial-Prasident 
in D arm stadt. „ i n  W i i r d i g u n g  d e r  t a t k r a f t i g e n  
U n t e r s t i i t z u n g ,  d i e  e r  i n  s e i n e r  E i g e n -  
s c h a f t  a i s  P r & s i d e n t  d e s  O b e r k o n s i s t o -  
r i u m s  d e n  B e s t r e b u n g e n  u n d  A u f g a b e n  d e r  
H e s s i s c h e n  D e n k m a l p f l e g e  u n d  d e s  n e u e n  
p r o t e s t  a n t i s c h e n  K i r c h e  n b a  u e s  v  e r  s t  a n d- 
n i s v o 11 g e w a h r t  h a  t.“ —

Inha lt: D er W ettbew erb zur E rlangung  eines Bebauungs- 
planes der S tad t Breslau und ilirer Vororte. (SchluB). — Lud
wig Hoffmann zur Vollendung seines siebenzigsten Lebens- 
jahres. (SchluB). — Vermischte9. — W ettbew erbe. — Personal-
N a c h r i c h t e n .  —
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