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Vom Mórtelknaben zum Akademie-Senator.
(Zum 70. G eburtstag  von Heinrich S e e 1 i n g.)

Y on Dr. A lbert H o f m a n n .
s war gegen Ende Septem ber des Jah res  1852, 
da begab es sich, daB F rau  Therese Seeling, 
geborene Stein, in Zeulenroda, dem treff- 
Uchen, fleiBigen Industrie-S tadtchen des Fiir- 
stentum s ReuB Altere Linie, beschloB, sich 
einige Zeit der Mitwelt zu entziehen. „Sie 

verzierte,“ wie G ustav F rey tag  in so anm utiger W eise im 
Eingang seines Romanes „Soli und H aben" von seinen P er
sonen erzahlt, „ihre weiBbaumwollene B ettgardine m it einer 
breiten Krause und zwei groBen Q uasten und verschw and 
unter der hSchsten Billigung aller Freundinnen auf einige 
Wochen dahinter, gerade nachdem  sie die letzte Falte  zu- 
recht gestrichen und sich iiberzeugt hatte, daB die Gardine 
von untadelhafter W asche w ar.“ Am 1. O ktober 1852 mel- 
dete hinter dieser Gardine ein neuer W eltbiirger mit kraf- 
tiger Stimme sich an, unser Held Heinrich S e e l i n g  war 
geboren.

Sein V ater war der M aurerm eister C h r i s t i a n  S e e 
l i n g ,  der in den Jah ren  1848— 49 noch sein M eisterstiick 
ais Polier an dem groBen E lsterta l-Y iaduk t im sachsischen 
Voigtland gemacht hatte, was dam als im Ansehen noch 
etwas galt; hatte er diesen EntschluB n ich t gefaBt, dann 
ware er seines alteren  Bruders K nech t auf einem schonen 
Bauemgut des GroBvaters im W eim arischen ge w orden;  Der 
jungę Heinrich gedieh zusehends, schaufelte ais Jungę Sand. 
wenn der Y ater neue Fuhren bekam  und half auf dem Hof 
mit Kalk loschen. E r w ar auch dem Y ater beim Gips- 
giefien behilflich, wenn dieser sich die Y erzierungen der 
Fassaden der H auser, die er baute. selbst goB und hierzu 
Tonformen benutzte, die er nach Holzmodellen gewonnen 
hatte, die er eigenhiindig m it dem Federm esser geschnitten 
hatte. Daneben ging Heinrich auch in die Schule, in die 
sogenannte hohere Burgerschule seiner Y aters tad t, wo ein 
alter Lehrer unentw egt und unverdrossen L atein paukte, 
die punischen K riege behandelte und ais groBte R uhm estat 
der Romer bezeichnete, daB sie iiber das M ittellandische 
Meer schifften. Das w ar fiir unseren Heinrich eine góttlich 
schone Zeit. Sie endete, ais er O stern 1866 konfirm iert 
wurde. Nun tra t der E rnst des Lebens an ihn heran. Der
V ater gab seinem Jungen  ais Zunftzeichen ein schweins- 
ledernes Schurzfell und uberan tw ortete  ihn ais Lehrling  den

Gesellen, die ihn m it Spitzhacke, Hammer imd Kelle, m it 
Putzkartatsche und Schablone v ertrau t machen muBten, 
wobei ihm „nix geschenkt" wurde. Selbst „W urscht und 
Schnaps“ muBte er fiir die Gesellen zum F ruhstuck ein- 
holen. Das schonste Erlebnis w ar ihm, wenn er zum Schmied 
zum Stahlen des Hammers geschickt wurde. So lernte er 
m it Bruchstein, W erkstein, Ziegel und Putzm aterial um- 
gehen und  sah sich in der Zimmerei, Tischlerei und 
Schlosserei um. So half er die H auser des Y aters m it bauen 
vom ersten Fundam entstein bis zum obersten Dachziegel; 
er w ar auch tief im B runnenschacht beim Sprengen des Ge- 
steins und stand hoch oben an der letzten Schicht des in 
die Liifte gestreckten  D am pfschom steines. Dabei hatte  der 
Y ater n icht versaum t, ihn auch m it „A bstecken1' und „An- 
legen“, m it Lohnlisten und Lohn-Auszahlen v e rtrau t zu 
machen. Sonntags lehrte er seinen Sohn, noch ehe dieser 
in die Lehre ging, m it Schiene und  W inkel, ReiBfeder und 
Tusche umzugehen; haarscharf und sauber muBte gezeichnet 
werden, und wenn es G esim sschatten darzustellen galt. 
w urden diese m it zwanzig Lagen und m ehr getuscht und 
dabei durfte kein Fleckchen entstehen. Auch die Mauer- 
verbande, die einfachen D achbinder und  ahnliche Baukon- 
struktionen lern te Heinrich schon ais Schuljunge kennen. 
Der U nterricht im Freihandzeichnen wurde nach Y orlagen 
in der Schule gegeben und fand seine E rganzung Sonntags 
bei einem „begabten" S trum pfw irkenneister. Heinrich galt 
in jener Zeit ais ein ausgesprochenes Zeichentalent und 
seine Zierschriften (nach Vorlagen) w aren beruhm t. D as hatte  
so seine drei Sommer gedauert, w ahrend w elcher Zeit er 
m it gliihendem Eifer zu lernen trach tete , was zu lernen war. 
Die dazw ischen liegenden drei W inter verbrachte er auf 
der B augew erkschule in Holzminden, wohin er im H erbst 
1866 zum ersten  Mai, zunachst einige S tunden m it der Post. 
dann m it der E isenbahn „in die Frem de“ fuhr. D ort saB 
der fiinfzehnjahrige m it einem 36 jah rigen  verheirateten  
M aurer auf der Schulbank. Ais p rak tisch  und theoretisch 
geschulter M aurer-Gesell ging unser H eld dann im A lter 
von 17 Jah ren  1869 „in die W eit”. Die ganze R om antik  der 
Ju g en d  tu t sich auf bei der Geschichte dieses W erdeganges.

N atiirlich strebte Seeling nach Berlin, w as ihm aber 
zunachst noch nich t gelang; zuerst kam  er ais Zeichner in
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H am burger R a th a u s  b ea rb e ite te , Stellung, ging aber schon im 
n ach s ten  Ja h r , 1877, n ach  Italien. „ Je tz t oder nie!“ sagte er 
sich und  w a g te  die R eise, obwohl er wie m ancher Italienfahrer 
jener Zeit, n ich t g e rad e  u b e r fiirstliche Reichtum er verfiigte. 
D enn ais er von  K o ln  in R om  an k am , fanden sich bei einem 
u n y e rm u te ten  K as& ensturz n u r  noch 8 F ranken in der Reise- 
kasse . A ber F re u n d e  ha lfen  aus, und  die Lieferung von 
R eiseśk izzen  an  B uchliand ler, sowie das H onorar fiir kunst- 
gew erb liche E n tw iirfe , die v on  Italien  aus in die Heimat 
gin fe n  e rm og lich ten  d an n  e inen  fiinfmonatlichen Aufent-

l e n s t e r w a n d  e i n e s  I l a t s s t u b e n - A b t e i l e s  111 i t Ve r b i n d u n g s t U r z u r  W e i n s t  u b e 
d e s  E  a t s k e 11 e, r s. (Yergleiche die Abbildung Seite 47 oben dieses Jahrganges).

d as Z en tra lbu ro  der B erlin— L eh rte r B ahn in  S tendal. Die 
e rsten  y e rd ien ten  25 T h aler M onatsgehalt w aren  tu r lim 
ein E reignis. Im F riih jah r 1870 aber g luck te  es doch, in 
d as A te lie r von  E nde & B ockm ann in B erlin  aufgenom m  
zu w erden  und  nebenbei ais H o sp itan t auf d er dam aiig  
B auakadem ie w eite r zu lem en . Im  H erb st 18/3 ab er s tie  e 
e r  w ieder w eite r und  g ing  nach  W ien zu dem  O berbaurat 
N eum ann, wo dam als die groBe zw eite R enaissance em- 
g ese tz t h a tte  u n d  die zahlreichen M onum entalbauten  en t
stan d en , die heu te  die R ing-S trafie  zieren. Zu N eu jah r 1875

kehrte er nach Berlin zuruck und tra t in das A telier von 
K ayser & von Groszheim ein; die Freude aber war nur 
kurz, denn es war, wie fiinf Jah re  yorher bei Ende & Bock
mann, nichts mehr zu tun. Nun hieB es: „Hilf dir selber!“ 
E r bewarb sich um den groBen Staatspreis fiir A rchitekten 
an der Akademie der K iinste zu Berlin, der zu einer Studien- 
reise nach Italien verliehen wurde und schnitt auch in der 
K lausur sehr gut ab, um aber dann doch schlieBlich gegen 
seinen Freund, Herm. Stiller, den spateren D irektor der 
K unstgewerbeschule zu Dusseldorf, zu unterliegen. E r fand 
darauf bei Hugo L i c h t ,  dem R atsbaudirektor in Leipzig, 
m it dem gemeinsam er einen W ettbew erbsentwurf fiir das
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halt. Seeling kam  dam als nu r bis Pastum , erst in den 
neunziger Jahren  konnte er auch Sizilien durchstreifen. Im 
Sonnner des folgenden Jah res, 1878, griindete er seinen 
H ausstand und darf heute, nach beinahe 45 jahriger gliick- 
licher Ehe sagen: „Jung  gefreit, h a t N iem and g e reu t'. Es 
waren auch fernerhin auBer denen, welche die Liebe spendet, 
keine Rosen auf seinen L ebenspfad gestreut, aber mit 
fnschem  Mut nahm  er den K am pf m it dem Leben auf. Bis 
1882 halfen L ehrta tigkeit an der K unstschule zu Berlin und 
die T atigkeit ais A ssistent von H erm ann E n d e  an der 
dam aligen B auakadem ie iiber die ersten  Schwierigkeiten 
nmweg. Dann aber kam  der erste  Erfolg. Ais Ergebnis
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eines W ettbewerbes im A rchitekten-V erein zu Berlin wurde 
ihm der A uftrag fiir einen R athaus-N eubau in C alau zuteil 
und es entstand nach seinen E ntw urfen und unter seiner 
Leitung der erste selbstandige Bau, freilich m it sehr be- 
schrankten Mitteln. Schon im Ja h r  1882 stellte sich der 
zweite, diesmal bedeutend groBere E rfolg ein: im W ett
bewerb um Entw iirfe fiir das Haus des D eutschen Reichs- 
tages in Berlin errang er den II. Preis. Die E rteilung des

theaters in Halle auf der GroBen Berliner K unstausstellung 
des Jah res 1887 brachte ihm ais Auszeichnung die KI eine 
Goldene Medaille.

N un folgte eine Periode, w ahrend welcher zahlreiche 
W ettbew erbs-A rbeiten entstanden, die jedoch, obwohl teil
weise zur A uszeichnung gelangt, B auauftrage nicht brach- 
ten. F iir den Entw urf zum N eubau einer U niversitats- 
Bibliothek in Leipzig errang er den II. Preis. Fiir den

T ii r a n  d e r  R u c k w a n d  d e s  „ m i i r k i s c h e n  S a a l e s . “ 
(Siehe die Abbildung Seite 9 dieses Jahrganges).

I. Preises im W ettbew erb fiir ein neues T heater in Halle a. S. 
im gleichen J a h r  brachte den ersten  T heaterbau, der 1886 
seiner Bestimmung iibergeben w urde. Es w ar_ d er erste 
Theaterbau nach der K ątastrophe beim B rand des Ring- 
Theaters in W ien, d e r  a u f  n e u e r  G r u n d l a g e ,  a u f  
n e u e n  A nordnungen des G rundrisses, beruhend auf den 
Erfahrungen von W ien, aufgebaut war. Heinrich Seeling 
wurde damit der B e g r i i n d e r  e i n e r  n e u e n  P e r i o d e  
d e s  T h e a t e i b a u e s  i n  D e u t s c h l a n d .  Die A us
stellung der Piane und der A nsichten des neuen Stadt-

preisgekronten  E ntw urf fiir ein neues H oftheater in S tock
holm w urde ihm auf der Miinchener Jubilaum s-K unstaus- 
stellung die K leine Goldene Medaille zuerkannt. A ber Preise, 
A nkaufe und Medaillen halfen vorlaufig  p rak tisch  n icht 
w eiter. D a stellte  sich 1890 ein neuer E rfolg ein: Mit dem
I. Preis im W ettbew erb um ein neues S tad tth ea te r in E ssen 
an der R uhr errang  er sich die A usfiihrung seines zw eiten 
T heaterbaues. D er d ritte  T heaterbau  w ar das „Neue 
T heater" am Schiffbauerdam m  in Berlin, zu dem die P iane 
formlich aus dem Armel geschtittelt w erden muBten und
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das 1892 nach nur neunmonatlicher Bauzeit eroffnet wurde. 
Auch die langsame Bebauung der ehemaligen Schickler scnen 
Zuckersiederei-Grundstiicke an der Schickler-StraBe in der 
Nahe des Bahnhofes Alexander-Platz in Berlin mit einer 
Reihe herrschaftlicher Zinshauser unter einheitlicher fa ssad e  
fiel in diese Zeit, Zwischendurch errang er im W ettbewerD 
R athaus Elberfeld einen schonen Erfolg. Nun folgen wieder 
eine Reihe von Theaterbauten. Ein engerer W ettbewerb 
fiihrte zum Bau des Stadttheaters zu Rostock in Meck'en- 
burg, das 1894 eroffnet wurde. Zwei Jah re  darauf. 18JO, 
konnte ein neues S tadttheater in Bromberg eroffnet wer
den. Um diese Zeit, 1895—96, entstand auch nach Seelmgs 
Planen der Saalbau im Hotel „Deutscher Hof“ in der 
Luckauer-StraBe in Berlin. Auf Grund der bisherigen Er- 
folge wurde Heinrich Seeling im Jah r 1897 zum ordentlichen 
Mitglied der koniglichen Akademie der Kiinste in Berlin 
gewahlt. Bald darauf wurde im unmittelbaren A uftrag der 
Um- und Erw eiterungsbau des S tadttheaters zu Aachen 
durchgefuhrt und dieses 1901 eroffnet. Ais Ergebnisse 
engerer W ettbewerbe entstanden weiterhin das stadtische 
Schauspielhaus in F rankfurt am Main omd das Hoftheater 
in Gera, die 1902 eroffnet wurden. 1904 konnte dann nach 
einem' in unmittelbarem A uftrag durchgefiihrten Um- und 
Erw eiterungsbau des Hoftheaters zu Braunschweig^ hier 
wieder gespielt werden. Das 1905 eroffnete neue S tadt
theater in Niirnberg entstand auf Grund einer fast zehn- 
jahrigen Planbearbeitung. Auch die Neubauten der S tad t
theater in Kiel und in Freiburg im Breisgau, die dem Archi
tekten auf Grund engerer W ettbewerbe iibertragen waren 
und die 1909 und 1910 eroffnet wurden, beschaftigten See
ling infolge wiederholter Bearbeitung der Piane fast ein 
Jahrzehnt. Ais Ergebnis engerer W ettbewerbe entstanden 
in dei Zwischenzeit zunachst die Christus-Kirche und spater 
die Stadt-K irche zu Bromberg. Fiir die Piane fiir ein 
S tadttheater fiir Kiew, fiir die vom Petersburger Archi
tekten-Verein ein W ettbewerb ausgeschrieben worden war, 
fiel dem K unstler der II. Preis zu; sein Entwurf fand die 
warme Anerkennung der Petersburger Fachgenossen. In 
einem W ettbewerb um Entwiirfe fiir ein neues Rathaus in 
H annover wurde Seeling gleichfalls preisgekront.

Inzwischen hatte die Entwicklung im Theaterbauwesen 
in Deutschland Bahnen eingeschlagen, denen Seeling nicht 
folgen konnte. A rchitekten-Tatigkeit und Unternehmer- 
T atigkeit wurden auf diesem Gebiet mehr und mehr mit 
einander verquickt, wahrend der K unstler wohl mit Recht 
jede Unternehm er-Tatigkeit ablehnte. Dieser Um stand und 
die zunehmende Schwierigkeit, sich und Andere bei den 
weit vom W ohnsitz entfernten Bauten rechtzeitig korri- 
gieren zu konnen, veranlaBten ihn, 1907 die frei gewordene 
Stelle eines S t a d t b a u r a t e s  f i i r  d e n  H o c h b a u  i n  
C h a r l o t t e n b u r g  anzunehmen. Damit tra t er in eine 
neue Schaffensperiode unter zum Teil ganzlich veranderten 
V erhaltnissen ein. Durch die Anstellungs-Bedingungen 
wurde ihm gestattet, die noch im Bau befindlichen Theater
bauten fiir Kiel und Freiburg fertig zu stellen und „auf 
W iderruf" an der Technischen Hochschule zu Charlotten
burg ein Kolleg iiber Theater und ahnliche Bauten zu lesen. 
Zu dieser letzteren T atigkeit aber kam es unseres Wissens 
nicht. Schon vorher aber hatte das preuBische Ministerium 
der offentlichen Arbeiten Seeling bei der B eratung der 
neuen baupolizeilichen Beśtimmungen fiir Theater usw. ais 
Berater zugezogen. Bald nach A ntritt seiner T atigkeit ais 
S tadtbaurat wurde der K unstler zum auBerordentlichen Mit
glied der koniglichen Akademie des Bauwesens gewahlt 
und endlich besann sich der preuBische S taat, nachdem See
ling doch seit 1882 eine reiche Tatigkeit in der Monumental- 
baukunst entfaltet hatte, ihn etwas spat, 1908, also im Alter 
von 55 Jahren , zum koniglichen B aurat zu ernennen, nach
dem er schon langere Zeit vorher B aurat seines Heimat- 
staates geworden war.

In C harlottenburg w arteten seiner eine Reihe der her- 
vorragendsten komm unalen Bauaufgaben, denn die deut
schen Stadte standen damals in der Bliitezeit ihrer E nt
wicklung. Neben den notw endigen Bauten fiir die Gemeinde 
selbst und ihre hoheren Schulen wurde sofort m it der Aus- 
arbeitung eines Entw urfes fiir eine stadtische Badeanstalt 
groBen Stiles an der Numberger-StraBe begonnen; eine 
groBe Lungenheilstatte und ein geburtshiilferisches K ranken- 
haus wurden geplant; vor Allem aber w ar das kaum fertige 
neue R athaus schon viel zu klein und erforderte dringend 
zunachst die Aufstellung eines General-Bebauungsplanes fiir 
die ganze Umgebung des Hauses. Das waren alles Piane, 
dereń Ausfiihrung viele Millionen beanspruchte. Die Piane 
fur die B adeanstalt waren von der Deputation fiir Gesund- 
heitspflege und von der Hochbau-Deputation zur Ausfiih- 
rung empfohlen. der M agistrat hatte sie genehmigt; die Aus- 
fiihrung selbst aber scheiterte schlieBlich infolge yeranderter 

.Verhaltnisse an dem W iderstand der Stadtverordneten-V er- 
sammlung. Dagegen wurden das K rankenhaus fiir Geburts-

hiilfe, die L ungenheilstatte W aldhaus C harlottenburg bei 
Beetz-Sommerfeld h in ter Spandau und der sehr umfang- 
leiclie E rw eiterungsbau des R athauses genehm igt und die 
Ausfiihrung wurde sofort scharf in Angriff genommen. 
Mitten in diese T atigkeit schlug wie der Blitz der Gedanke 
der Griindung des „D eutschen O pernhauses" in Charlotten
burg und dessen A usfiihrung durch die Stadt. In wenigen 
W och en w ar die F rage gek lart, ihr Erfolg hing aber an der 
beschleunigten Fertigstellung  des Hauses. N ur ein Architekt 
mit groBer E rfahrung im T heaterbau  und die Obertragung 
auBergewóhnlicher Y ollm achten m achten es moglich, die 
volle und schwere V erantw ortung fiir die Vollendung des 
Hauses bis zum H erbst des darauf folgenden Jahres, also 
in kiirzester Bauzeit, und innerhalb eines Kostenuber- 
schlages von rd. 3 Mili. M. zu iibernehmen. Es war ein 
architektonisches H usarenstiick und ein glanzendes Zeugnis 
fur die T a tk ra ft und schnelle EntschluBfahigkeit des Kiinst- 
iers, daB das groBe Haus lediglich auf Grund fluchtiger 
Yorstudien in Schlag auf Schlag folgenden Anordnungen 
in 13 Monaten vollendet w erden konnte. Und das alles 
neben den laufenden Bauten fiir die Lungenheilstatte, fiir 
das K rankenhaus fiir GeburtshUlfe, fiir das Rathaus, fiir 
das K rankenhaus W estend und fiir die Leibnitz-Oberreal- 
scliule, die das S tad tbauam t un ter seiner unm ittelbaren Lei
tung hatte. T rotz dieser fiir die Schultern eines Menschen 
etwas reichlich bemessenen T atigkeit glaubte Seeling, sich 
der A ufforderung zum engeren W ettbew erb um Entwiirfe 
fur das Konigliche Opernhaus in Berlin n icht entziehen zu 
sollen, und diirfte durch seine reiche Erfahrung auf diesem 
Gebiet zur K larung der groBen, etw as verw orrenen Bau- 
frage wesentlich beigetragen haben. Die Entwiirfe, die See
ling dann spater noch fiir die E rw eiterung der Opernhaus- 
gruppe an der geschichtlichen S tatte  in Berlin aufgestellt 
hat, Entwiirfe, die in gleichem MaB von groBer Baugesin- 
nung wie von B eherrschung der Anforderungen, die ein 
groBes Theater unserer Tage stellt, zeugen, sind noch in aller 
Erinnerung, da sie wie die m eisten der hier aufgefiihrten 
Arbeiten in der „D eutschen B auzeitung“ veroffentlicht wur
den. Inzwischen w aren von den stadtischen Bauten noch 
das Puls’sche A lters-V ersorgungsheim  und die Erweiterungs- 
bauten fiir das K rankenhaus W estend, vor Allem aber die 
E rw eiterungsbauten des R athauses zur Ausftihrimg gelangt, 
ais der Ausbruch des K rieges diese rastlose Tatigkeit jah 
abschnitt. Ein neues groBes Schwimmbad und das Ge
baude einer hoheren M adchenschule sind genehmigt und be
gonnen, aber nicht w eiter gefiihrt worden. Die eben fertig 
gewordene Gemeinde-Doppelschule in der Oranien-StraBe 
in C harlottenburg w urde ais Krieger-Erholungsheim  einge- 
richtet. Dieses Bild einer ungew ohnlich umfassenden und 
erfolgreichen kiinstlerischen T atigkeit ware aber nicht voll- 
standig, wenn wir nicht auch der zahlreichen Wohnhauser, 
sowohl Villen wie Miethauser, gedachten, die Seeling in 
Berlin und seinen Y ororten, sowie anderw arts ausgefuhrt hat.

Die aus der Bildung der Gemeinde GroB-Berlin hervor- 
gegangenen V eriinderungen in den Personal-Verhaltnissen 
der leitenden Gemeinde-Stellen veranlaBten Seeling, sein 
Amt ais S tad tbaura t in C harlo ttenburg  nieder zu legen, 
keineswegs aber, um sich nun der Rulie hinzugeben, son
dern um weiterhin unerm iidlich durch Beteiligung an W ett
bewerben, durch B egutachtungen und ahnliche jetzt mog- 
liclie Arbeiten im Fach in a lter K raft und Frische ta tig  zu 
sein.

W eshalb wir diesen ungew ohnliehen Lebenslauf so aus- 
fiihrlich dargestellt haben? W eil er ein V o r b i l d  sein 
kann fiir alle W erdenden und um zu zeigen, daB nichts 
GroBes erreicht wird ohne fortgesetztes Ringen mit sich 
selbst und m it entgegen stehenden Machten. Und GroBes 
ist in diesem seltenen Leben erreich t worden. Vor den 
Erfolg aber setzten die G otter den Schweifi und ziihen, ent- 
behrungsvollen Kampf, die ers t den reifen K unstler bildeten. 
Mit solchen E igenschaften steh t dieses Charakterbild in 
wohltuendem Gegensatz zu den leicht beschw ingten Gerne- 
groBen, die unter dem Strich der Tageszeitungen nach An- 
erkennung driingen und d er Offentlichkeit gegeniiber um 
so groBere Anspriiclie erheben, je  w eniger sie gelernt haben 
und daher wissen und konnen. Und doch is t die Not der 
Zeit an C harakteren iibergroB. Unsere Lage is t die nach 
der Schlacht von Jena, ais Friedrich  W ilhelm III. das Wort 
sprach: „Der S taa t muB durch geistige K ra ft ersetzen, was 
er an physischer verloren hat.“ Mogę das leuchtende Vorbild 
Heinrich Seeling’s zum Wohl von K unst und V aterland zahl- 
reiche N acheiferer finden! —
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