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Baulinien und Baupflege im Inneren der Stadt Rom.
(Q uartiere del Rinascim ento).

V on D r .- ln g . J . S t i i b b e n  in M unster i. W.
(F ortsetzung  aus No. TO).

e r A usschuB  h a t  zu n ach s t das 
g e ta n , w as au f dem  D enkm al- 
p fle g e ta g  in  E rfu r t 1903 vo n  
C. G u  r  1 i 11, K . H o f m a n n  u n d  
dem  Y erfa sse r d ie se r Z eilen fiir 
so lche  F a lle  a n  e rs te r  S telle  
em pfoh len  w u rd e . E r  h a t in 
e inem  so rg fa lt ig  b e a rb e ite te n  
L a g e p la n  a lle  Baiuw erke v o n  
k iin s tle risch em  u n d  gesch ich t- 

lichem W erte  a is so lche  k e n n tlic h  g e m a c h t (vgl. A bb. 2 
in Nr. 70). D ann  h a t e r d ie  A n p a ssu n g  des S traB ennetzes 
an die B ediirfn isse des d u r c h g e h e n d e n  V er- 
kehrs zum G eg en stan d  se in e r U n te rsu ch u n g en  gem ach t, 
fernerhin die au s  g e su n d h e itlich en  G riinden  n o tw en - 
digen, k iinstlerisch  zu la ssig en  A n d eru n g en  des in n e ren  
StraBennetzes sow ohl im G an zen  ais fiir e inzelne w ich- 
tige P unk te  s tu d ie r t , un d  sehlieB lich sich  m it den  zu 
erlassenden B au v o rsch rif ten  beh u fs  d e r G esu n d u n g  u nd  
baulichen W ied e rh e rs te llu n g  d e r e in ze ln en  G eb au d e  be- 
schiiftigt.

Die L age des S ta d t te i ls  a u s  den  a lte n  R ioni del 
Ponte, die P arione , d i S an  E u s ta c h io  un d  d e lla  R ego la  
bestehend, in e iner se itlichen  B u ch t des groB en S tad t-  
korperfi ist eine so lche, daB d ie  v o rh a n d e n e n  Y e rk e ln s - 
ziige, besonders d er tro tz  e in ig e r O pfer im  G anzen  
glucklich du rch g efiih rte  C orso  V itto r io  E m an u e le , die 
Piazza V enezia  m it dem  v a tik a n isc h e n  V ie rte l v e rb in - 
dend, ferner d er s te llenw eis  m it h a r te n  E in g riffe n  ver-

*) Auch Ponte Mazzini genannt.
**) Erbaut unter Papst Sixtus IV.

b u n d en  gew esene L ungo  T ev ere  sow ie die S traB en 
Z anard e lli u nd  A renu la , n u r verhaltn ism aB ig  ge rin g e r 
E rg an zu n g en  fiir den  d u rch g eh en d en  V erkeh r bediirfen . 
D iese b e tre ffe n ‘ m it d er A bzw eigung  iiber V ia  Z an a r
delli u nd  P o n te  U m berto  nach  den  P ra t i  di C aste llo  
eine le istungsfiih ige  Y erb in d u n g  zw ischen  V ia  A ren u la  
u n d  Y ia  R ip e tta , fe rn e r ab e r bessere  Z ugange  zu den  
B riicken  G ian ico lense*) u nd  S isto**).

D ie e rs tg e n a n n te  Y erb in d u n g  h a t d ie  B ed eu tu n g  
e in e r groB en V erkeh rslin ie  v o n  T ra s te v e re  im  S iiden 
nach  P ia z z a  del Popolo  im  N orden . D er V o rsch lag  der 
K om m ission  en tsp rich t e in e r S tu d ie  v on  M. P i a c e n -  
t  i n i. E r sch o n t, w ie d e r P la n  (Abb. 2) ze ig t, a lle  G e
b au d e  v o n  W ert, m it A usnahm e d e r  P a la s te  S in ibald i 
u n d  N ari, die d u rch  lin k sse itig e  V e rb re ite ru n g  der 
V ia d i T o rre  A rg e n tin a  (nord lich  v o n  d e r  K reu zu n g  
des C orso Y itto rio  E m anuele) an g e sc h n itte n  w erden . 
M an g la u b t h ie r die F a ssa d e n  in  die neue F lu ch tlin ie  
zu riick se tzen  zu k o n n en . D ie E rb re ite ru n g  d er nun  
fo lgenden  VLa di S. C h ia ra  is t  u n b ed en k lich  (vgl. A b- 
bild . 3 in  N r. 70). Die beiden  P a la s te  L  a n  t  e (A bb. 4) 
u n d  M a c c a r  a n  i (A bb. 5) b leiben  u n b eriih rt. V on  d er 
O ffnung  d er N o rdse ite  des E u s tach io -P la tze s  w ird  eine 
erheb liche  Y e rb esse ru n g  des S tad tb ild e s  e rw a rte t, w ie 
du rch  Y erg le ich u n g  d e r A b b ild u n g en  6 u n d  7 g eze ig t 
w erd en  soli. Z ugleich  so li d e r P a lazz o  M ad am a nach  
der n eu en  S traB e h in  fre ig e leg t w erden . V on  d e r  un- 
sch ad lich en  re c h ts se itig e n  E rw e ite ru n g  d e r Y ia  d e lla  
S cro fa  le i te t  d a n n  die a lte  V ia  L eo n in a  g e ra d e a u s  zum  
P o p o lo -P la tz , w ah ren d  die nach  links v e rb re ite r te  V ia 
d e lla  C am p an a  u n d  ein ebenso  u n sch ad lich e r k u rz e r
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D u rch b ru ch  a n  der
P iazza  N icosia  au f kiir- 
zestem  W ege zum 

L u n g o tev e re  M arzło 
fiih rt.

Mit zw ei d iesen  siid- 
no rd lich en  S traB enzug 

ąu e ren d en  O stw est- 
D urchb riichen  des P iano 
R eg o la to re , die den  Par- 
lam en tsp la tz  und  die
P iazza  S c ia rra  m it der 
U m berto  - B riicke -ver- 
b inden  sollen, beschaf- 
t ig t  sich d er AusschuB 
inso fern , a is er an reg t, 
den  e rs te ren  au f eine
E rb re ite ru n g  der V ia dei 
P re fe tti  zu beschran- 
k en , au f den  le tz teren  
ab e r zu verz ich ten  und 
s t a t t  se iner einen un-
schad lichen  D urchbruch  
an  d e r N ordseite  der
S. L uig i-K irche  von der 
Y ia  S c ro fa  zu r P iazza 
M adam a anzu legen , der 
seine F o rtse tzu n g  am 
fre ig e leg ten  H albrund 
des an tik e n  Dom itian-

Abb. 5. P a l a z z o  M a c c a r a n i ,  E’c k e  d e s  C a p r e t t a r i -  u n d E u s t a c h i o - P l a t z e s  S tad ium s (heute P iazza
(Architekt: Giulio R o ma n o ) .  N av o n a  oder Circo Ago-

n a le  g e n a n n t)  u nd  v o n  d o rt m itte ls  der V ia 
Z anarde lli au f d ie  U m berto -B rucke und  in die 
P ra ti  d i C aste llo  findet. D er halbkreisform ige 
A bschluB  d e r P iazza  N av o n a  soli erhalten  
b leiben , aber, nach  einer A n regung  von Buls, 
m itte ls  zw eier b e d e c k te r D urch fah rten  nut 
d er V ia Z anarde lli u n d  d er P iazza  San  Apolli- 
n a re  v e rb u n d en  w erden .

A is w en ig e r w ich tig  u n d  zu r Zeit n ich t 
d rin g en d  w ird  die S chaffung  besserer Zu- 
fa h r te n  zu r G ian ico lo- u nd  zur S isto-B riicke 
b eze ichne t, w eil d ie  e rs tg en an n te  eine nur 
g e ring ftig ige  Y e rk eh rsb ed eu tu n g  h a t und 
au ch  d e r  a lte  P o n te  Si sto  w eit h in te r der G ari- 
ba ld i-B riicke  zu riick s teh t, die von der Yia 
A ren u la  in die H au p ts traB e  un d  das H erz von 
T ra s te v e re  fiih rt. —

(F o rtse tzu n g  folgt.)

7. P i a z z a  S a n  E u s t a c h i o  n a c h  dŁem  V o r s c h l a i  
d e s  A u s s c h u s s e s .  (Architekt: M. P i a c e n t i n i).

Vermischtes.
In der F rage „GroB-Hamburg“ scheinen die 

V erhandlungen zwischen Hamburg und Preulłen 
auf einen to ten  P unk t gelangt zu sein. Hamburg
hatte  drei Y orfragen gestellt, ehe es sich bereit 
erk laren  wollte, in U nterhandlungen wegen einer 
V erw altungsgem einschaft zwischen preuBischen 
und ham burgischen Landesteilen einzutreten, 
namlich: 1. ob H am burg darauf rechnen konne, 
das preuBische Gebiet zwischen der Nord- und 
Siidelbe (W ilhelmsburg) abgetreten  zu erhalten 
gegen A ustausch des zu Hamburg gehórigen 
M oorburger Gebietes; 2. ob PreuBen den Geest- 
riicken zwischen Schiffbek und Bergedorf an 
Ham burg abtreten  wolle ohne Gegenleistung (zur 
Besiedlung dieses Landriickens m it Arbeitern, 
die im H afengebiet beschaftig t sind); 3. ob an 
H am burg das A lsterta l abgetreten werden wiirde 
gegen A ustausch von ham burgischem  Gebiet un- 
weit der S tad t H arburg. Das preuBische Staats- 
m inisterium hat alle drei F ragen m it „Nein“ be- 
antw ortet, zur ersten F rage aber einschrankend 
erklart, daB H am burg auf dieses Gebiet zwischen 
den beiden Flbarm en im A ustausch gegen Ham
burger Gebiet nur sow eit rechnen konne, ais es 
von H am burg nachw eislich zum notwendigen 
Ausbau seines H afens gebraucht werde. Ham
burg solle erk laren , ob es weitere Unterhand
lungen wiinsche oder n ic h t

D am it sind die H am burger Erw artungen auf 
ein zusam menhiingendes system atisch auszuge-
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staltendes Hafen-, Verwaltungs-, Verkehrs- und 
Siedlungsgebiet zusammengebrochen. Es bleibt 
nur iibrig, die ganze Frage zuriiekzustellen bis 
zu gelegenerer Zeit, oder eine Losung anzu- 
streben auf der Grundlage einer weitgehenden 
V erwaltungsgem einschaft, etw a wie sie das Gut- 
achten des S tad tbaurats a. D. B euster in Kiel 
vorschlagt: S taa tsvertrag  iiber einen Gebiets- 
austausch, Aufstellung eines einheitlichen Hafen- 
und Siedlungsprogramm s, Bildung eines pari- 
tatischen Ausschusses m it behordlichen Befug- 
nissen zur D urchfuhrung der leitenden Grund- 
ztige, Bildung zwischenstaatlicher gemeinwirt- 
schaftlicher Gesellschaften zur praktischen D urch
fuhrung der Gemeinschaftsaufgabe im Hafen, in 
V erkehr und Siedlung. Hamburg wird jedoch 
aus gewichtigen Griinden schwerlich diesen 
zweiten W eg beschreiten. —

Ein hydrographisches Institut fiir Bayern, 
das die g e s a m t e  W a s s e r w i r t s c h a f t  in 
seinen W irkungskreis zieht, w ird von Ministerial- 
la t  a. D. Dr.-Ing. h. c. Eduard F a b e r  in Miin- 
chen schon seit langerer Zeit gefordert. Schon 
in friiheren Jahren  hatte  er in w iederholten Auf- 
satzen und an verschiedenen Stellen auf die 
N otw endigkeit einer besseren Pflege gewasser- 
kundlicher Forschungen und Feststellungen auf
m erksam gemacht. W ohl ist inzwischen ein 
hydrotechnisches Biiro, die heutige „Landes- 
stelle fiir Gewasserkunde14 begriindet worden, 
aber diese Organisation geniigt nicht mehr der 
ungeheuren E ntw icklung der W asserw irtschaft 
unserer Tage. Uberblickt man die heutigen Zu
stande in der Staatsbau-Y erw aitung, dann ist 
der m achtige Antrieb, der durch das allgemein 
erw achte Bestreben nach besserer A usnutzung 
des W assers fiir Landw irtschaft, Industrie und 
V erkehr hervorgerufen wurde, nicht zu ver- 
kennen. Doch der richtige W eg zum Ziel ist 
noch nicht gefunden. Diesen W eg erblickt Faber 
in der Schaffung eines „H ydrographischen In- 
stitu tes fiir B ayern11, das die Aufgabe hat, Um- 
schau zu halt en, was uberall auf dem Gebiet der 
W asserw irtschaft geschieht, den stets wach sen 
den Bediirfnissen der Landw irtschaft, Industrie 
und des Verkehrs entgegen zu kommen, alle An- 
regungen zur Herbeifiihrung eines groBeren 
Schutzes gegen die Hochwasser-Gefahr, zur 
besseren A usnutzung der W asserkrafte und zur 
V erbesserung der W asserstraBen aufzugreifen, 
diese auf ihre B rauchbarkeit zu priifen und jede 
Bewegung zur Y erbesserung w asserw irtschaft- 
licher V erhaltnisse auf G nind wissenschaftlicher 
Untersuchungen in die richtigen Bahnen zu lei- 
ten. Faber erb lick t in dem In s titu t ein Mittel, 
die S taatsverw altung  von iiberholten Ober- 
lieferungen zu befreien und von i n n e n 
h e r a u s  n e u  z u g e s t a l t e n .  —

Eine Maschine zum Pressen von Hohl
blocken wird durch die Maschinenfabrik Wilh. 
T e u t s c h b e i n  in Jessen  bei Halle a, S. her- 
gestellt und dient zum Pressen von Hohlblocken 
m it schragen Hohlraum en aus Schlackenbeton. 
Die Maschinen eignen sich allgemein zum 
Pressen von Steinen, Hohlblocken, P latten  usw. 
aus Sand, Kies, Schlacke, Bims m it Zement ver- 
mischt. Es sind eigene Systeme m it Handbetrieb 
und Hand- und K raftbetrieb  zugleich. Sie wer
den ais einfache, schnelle und leichte Maschinen 
bezeichnet. —

Neuerungen in Tapeten. In den letzten 
Jah ren  vor und nach dem K rieg  hat die deutsche 
Tapeten-Industrie es sich angelegen sein lassen, 
m it bem erkensw erten N euerungen auf den Markt 
zu tretęn . „T apeten sind Freudenbringer11, steht 
auf einem Prospekt, der uns vorliegt. D as kann 
der Fali sein, wenn die T apetenm uster mit ge- 
lautertem  Geschmack hergestellt sind. Darauf 
sehen u. a. die T a p e t e n f a b r i k  C o s w i g  
G. m. b. H. in Coswig in Sa. und die S a  c h - 
s i s c h e  T a p e t e n - I n d u s t r i e  C.  W i l h .  
W u l f  in Leipzig-Plagw itz. Beide Fabriken be- 
miihen sich, hochw ertige und eigenartige Kiinst- 
lertapeten  fiir alle Zwecke herzustellen. und 
unternhm en es auch, wie Coswig, T apeten  eige- 
ner A rt auszugeben, z. B. die N achahm ungen 
der W andbekleidung in SchloB Paretz, nord- 
w estlich von Potsdam , bekanntlich  ein kóst- 
licher Schmuck einfachster Innenraum e. Auch
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Abb. 4. H o f  d e s  P a l a z z o  L a n t e  am C a p r e t t a r i - P l a t z .  
(Architekt: Jacopo S a n s o v i n o).



die B iederm eier-Zeit kii not in den T apetenm ustern w ieder 
an. DaB die Industrie  auch der Mode huldigen muB, ist 
eine nicht immer erfreuliche w irtschaftliche Notwendigkeit.

Terrasit is t ein dem N aturstein ahnlicher w etterfester 
Edelputz, der von der „Terrasit-Industrie G. m. b. H.“ in 
Sprendlingen in Rheinhessen nach eigener Art unter Aus- 
scliluB kiinstlicher Farbstoffe hergestellt wird. Das dem 
N aturstein alinliche stoffliche Aussehen wird allein durch 
die verm ahlenen farbigen Gesteine erzeugt. E r ist damit 
ohne Zweifel den kiinstlich gefarbten Morteln an Dauer- 
haftigkeit, K orperlichkeit und m onum entaler W irkung 
uberlegen. T errasit ist fur alle P u tzarten  und fiir alle Zug-, 
Stampf-, Antrage- und K unststeinarbeiten yerw endbar, so
wohl im AuBeren wie im Inneren der Bauwerke. E r besitzt 
hohe Festigkeit, ist frostbestandig und halt die Farbę im 
W etter. E r kann nach Jah ren  mit verdiinnter- Salzsaurę 
zu neuer W irkung abgewaschen werden. —

Gebuhren-Ordnung der Architekten und Ingenieure. Da 
die Teuerungszuschlage zu den Stundensatzen, Reiseauf- 
w and-Entschadigungen, Gebiihrentafeln der fortschreitenden 
Teuerung entsprechend jetz t haufiger geandert werden mus
sen, ist die Beigabe besonderer Teuerungs-Zuschlagszettel 
zur G.-O. je tz t nicht mehr moglich. Die jeweils giiltigen 
Satze werden durch die Fachpresse veroffentlicht oder sind 
von den Ago-Yerbanden zu erfragen. Wie zu der Ge- 
biihrentafel der A rchitekten und Bauingenieure, w ird nun
mehr auch zu derjenigen der G artenarchitekten ein Zu- 
schlag von 25 v. H. vom 1. A ugust ds. Js. ab berechnet. Zu 
den nach der Lange- der Linie oder nach der Flachę nach 
§ 33 der G.-O. fiir Ingenieure zu berechnende Arbeiten 
lieBen sich angemessene Teuerungszuschlage zurzejt noch 
nicht festlegen. D ieser Teil der G.-O. w ird daher lau t 
einem durch den A go-Vorstand gefafiten BeschluB, bis auf 
W eiteres auBer K raft gesetzt, Die ganzen Leistungen sind 
so lange nach der Gebiihrentafel fiir Ingenieure m it den 
jew eiligen Zuschlagen in Prozenten der B aukosten nach 
Bauklasse I oder nach besonderer Y ereinbarung zu 
berechnen. Der A go-Yorstand wird sich m it dieser F rage 
noch w eiter beschaftigen. —

F. E i s e 1 e n , G eschaftsfuhrer des Ago.

Wettbewerbe.
MiBstande bei Wettbewerben. Kiirzlich fand ein W ett

bewerb zur E rlangung von Entwiirfen fiir ein K a s i n o  
i n Z o p p o t  sta tt. Der W ettbew erb w urde ordnungsmaBig 
durchgefiihrt und es wurden einstimmig dem Ausschreiben 
gemaB 5 Preise verte ilt und 3 Entwiirfe zum Ankauf be- 
stimmt. Den I. Preis von 30 000 M. errang der Entw urf 
„Qualle“ des A rchitekten Friedrich H e s s  in Charlotten- 
burg. Das Preisgericht rtthm t von ihm, daB sich die lang 
gestreckte einfache Form der Masse des geplanten Gebaudes 
der Yorhandenen Anlage aufs Beste eingliedere. Zu der 
reichen, tiefen Hofanlage des bestehenden K urhauses bilde 
die lange und groB angelegte Front des neuen Hotelbaues - 
einen sehr w irkungsvollen Gegensatz. Es werden dann 
noch verschiedene Einzelheiten im GrundriB und Aufbau 
anerkennend hervorgehoben, und es w ird dann zusammen- 
fassend gesagt, die G esam tanlage sei in ihrer k laren  Ein- 
fachheit von yortrefflicher W irkung und groBer Reife. E n t
sprechend diesem Urteil beschloB das P reisgericht e i n 
s t i m m i g ,  „dem B auherm  den Entw urf m it dem K enn
w ort „Qualle“, dessen kiinstlerische Reife allgemein an- 
erkannt wurde, f i i r  d i e A u s f i i h r u n g  z u e m p f e h -  
1 e n.“ Diesem BeschluB entsprach jedoch der Bauherr 
nicht; er wahlte vielmehr einen Entw urf des Professor 
K l o e p p e l  von der Technischen Hochschule in Danzig 
zur Ausfiihrung, einen Entwurf, der un ter dem K ennw ort 
„in memoriam K. W .“ zwar am W ettbew erb beteiligt war, 
aber weder einen Preis erhielt, noch zum A nkauf bestim mt 
wurde. Die U nterlagen enthielten eine Bem erkung iiber die 
Ausfiihrung nicht. Rein formal ist zu dieser Entscheidung 
nichts zu sagen, denn der W ettbew erb hatte  seine Erledi- 
gung gefunden und der B auherr hatte sich nicht gebunden. 
Aber es gibt ungeschriebene Gesetze, die, mehr verpflichten, 
wenn auch nicht im juristischen Sinn, ais die geschriebenen. 
Bei anderen W ettbew erben ist der B auherr froh, wenn er 
durch das sachverstandige Urteil -eines Preisgerichtes eine 
R ichtschnur fur seine w eiteren Entschliisse empfangt. 
W elche Umstande hier m itgespielt haben, diesen natiir- 
lichen Lauf der Dinge zu hemmen, entzieht sich unserer 
K enntnis. W ir kennen Kloeppel ais einen tuchtigen A rchi
tekten. W enn seinem Entw urf aber a c h t  andere Entwiirfe 
in der W ertbeurteilung vorangesteDt wurden, so muB das 
aus Griinden geschehen sein, die in seiner A rbeit liegen. 
Diese w ar also nicht so gut, wie die ach t zur Auszeichnung 
gelangten Arbeiten. W ir finden es erklarlich, wenn das 
Preisgericht durch diesen BeschluB sich zuriiekgesetzt fuhlt; 
w ir finden es aber noch mehr erklarlich. daB un ter den zur
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Auszeichnung gelangten Teilnehm ern am W ettbew erb e i n e  
ernste MiBstimmung entstanden ist und diese den groBen 
A ufwand an K unst und Arbeit, der durch die Preise u n d  
die Ankaufssum m en nicht annahem d entschadigt ist, ais 
nahezu um sonst vertan  betrachten. Aber auch der ganze 
W ettbew erb und die m it ihm verbundene ungeheure Arbeit 
waren umsonst, denn daB es in Danzig gute A rchitekten 
gibt, w ar Allen bekannt, die ihre Zeit nicht zu verschlafen 
pflegen. Bei einiger Umsicht h a tte  man also gleich e i n e n  
D anziger A rchitekten mit d e r’anziehenden Aufgabe bet/auen 
konnen.

Der Fali spricht n i c h t  gegen W ettbew erbe, sondern 
nur gegen die A rt ihrer Handhabung. Die aus ihm erneut 
zu ziehende Lehre besteht darin, sich nur an W ettbewerben 
zu beteiligen, bei denen die tFbertragung der Ausfiihrung 
an einen der zur Auszeichnung gelangten Bewerber in Aus- 
sicht gestellt ist oder, wenn das n ich t sein kann, wenn es 
sich nur um K larung einer Bauabsicht handelt, das aus- 
driicklich bem erkt und die Preise nach Zahl und Hohe so 
bemessen sind, daB sie eine wenigstens annahernde E nt
schadigung fiir den kiinstlerischen oder technischen und 
m ateriellen Aufwand sind. Das A rbeiten „pour le roi de 
Prusse“ liegt schon 150 Jah re  h in ter uns. — — H. —

Ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entwiirfen 
fiir ein Denkmal der im Weltkrieg gefallenen Baden-Badener 
wird mit F rist zum 30. N ovem ber 1922 unter den reichs- 
deutschen K iinstlern bei 3 Preisen von 20 000, 13 500 und 
6500 M. erlassen. Im Preisgericht u. a. Ob.-Brt. Prof. M. 
L a u g e r  und B ildhauer Prof. S c h r e y o g g  in Karlsruhe, 
sowie K unstm aler P  u h o n n y  und Ob.-Brt. K r a u t h  in 
Baden-Baden. U nterlagen gegen 20 M. durch das stadtische 
Hoehbauamt. —

Ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entwiirfen 
fur ein Allgemeines Krankenhaus in Staufen in Baden ist 
vom G em einderat bei 3 Preisen von 30 000, 23 000 und
17 000 M. und bei zwei A nkaufen fiir je 10 000 M. be- 
schlossen worden. —

Personal-Nachrichten.
Personal-Veranderungen in der Bauverwaltung von 

Bremen. Der Senat von Bremen hat den Hafenbaudirektor 
Heinrich T i 11 m a  n n zum O b e r b a u  d i r e k t o r  f i i r  
S t r o m  - u n d  H a f e n b a u ,  den B aurat Anton H a c k e r  
zum H a f e n b a u d i r e k t o r  beim H afenbauam t Bremen, 
den B aurat Hans O h n e s o r g e  zum O b e r b a u r a t  bei 
der B audeputation, A bteilung H o c h b a u ,  ernannt. —•

Chronik
Die Errichtung eines Borsengebaudes in Dusseldorf soli in 

monumentaler Form am Konigsplatz erfolgen. Ober seinen eigenen 
Zweck liinaus soli es durch Einbau von Festsalen, durch Schatfung 
voi) Raumlichkeiten zur Abhaltung von Kongressen und Ver- 
sammlungen der Stadt Dusseldorf Gelegenheit zur Ausiibung von 
Rcprasentationspfliehten geben. Die Gesamtkosten sind auf 
24 Mili. M. veranschlagt; davon werden 18 Mili. M. durch Hypo- 
theken der stadtischen Sparka-sse unter Biirgschaft der Stadt 
Dusseldorf, der Rest von privater Seite gedeckt. Entwurf und 
Oberleitung der Ausfiihrung werden dem Reg.-Baumstr. M e y e r  
von der Biirohaus-Gesellschaft in Dusseldorf iibertragen. —

Ausgrabungen der Mc - Gili - Universitat von Montreal in 
Babylon. Eine groBe archaologische Expedition zur weiteren 
Ausgrabung der Ruinen von Babylon wird von den Professoren 
der Mc-Gill-Universitat zu Montreal in Kanada Dr. R. A. Mc L e a n 
und A. S. N o a d ,  ausgerustet. Die beiden Archaologen werden 
auch Jaffa, Palastina und Aman am Rand der Arabischen Wttste 
besuchen, wo gegenwartig von den britischen und amerika- 
nischen archaologischen Gesellschaften Grabungen ausgefiihrt 
werden. Die Grabungen an der Stiitte des alten Babvlon sollen 
langere Zeit fortgesetzt werden; man hofft, wertvolle ScTiatze 
der Mc-Gill-Universitat zufiihren zu konnen. —

Ein Neubau „Handelshof Konigsberg“ in Konigsberg i. Pr. 
ist nach dem Entwurf des Architekten Dipl.-Ing. Hanns H o p p e  
in Konigsberg am Kaiser-Wilhelm-Damm daselbst begonnen wor
den und soli im Mai 1923 bezugsfertig sein. Der Neubau ist ein 
groll angelegtes Biirohaus und soli das Wirtschaftsleben in 
Konigsberg zusammenschlieBen. E r entwickelt sich ais Rechteck 
von 65 m Liingsseite um einen inneren Hof, der im ErdgeschoB 
eine ttberdeckte Halle ist und mit zwei kurzeń, seitlichen, riick- 
wartigen Fliigeln. Er besteht aus Keller-, Erd-, vier Ober- und 
einem DacligeschoB. Das KellergeschoB enthalt Lagerraume, eine 
Restauration und Lastenaufziige, das ErdgeschoB Laden- und 
Ausstellungsraunie, die Obergeschosse in beliebiger Abteilung 
Geschiiftsraume fiir Mieter. Die Heizung erfolgt durch eine zen- 
trale Warmwasserheizung. Das Haus ist ais Putzbau gestaltet, 
die Architektur geht iiber das Bediirfnis nicht hinaus. —
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