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Aus der Baugeschichte des Alten Rathauses in Leipzig.
Von R at.sbaudirektor a  D. Prof. M. B i s

(Fortsetzung  
roB ere A rb e iten  b eg in n en  m it 
dem  J a h r  1480. „4 G esellen
h a b e n  je d e r  3 T a g e  das H olz 
vo ra  R a th a u s  g e tr a g e n “ ; „8 G e
se llen  au fs  R a th a u s  H olz gezo- 
g e n “ . E s  w erd en  w ied e rh o lt 
W e rk s tu c k e  v o n  R o ch litz  ge- 
b ra c h t, v e rsch ied en e  F u h re n  
S te ine , B ru ch ste in e  u n d  W ack en  
b ezah lt. E s w ird  „n eu  g e sp e rrt 

(neue S parren ), b e d a c h t u n d  S o lle r g e le g t“ u n d  die 
neue Spitze gese tz t. M eister- J a c o f , d e r M aurer, h a t  d as  
Haus auf dem  R a th a u s  zu d eck en , zu v e rs im sen  u nd  
Giebel au szum auern . E s  e rh a lt d e r  S ch ie fe rd eck e r M eister 
Johann  au f seine A rb e it, den  T u rm  zu b es te ig en , zehn 
G roschen; ebensoviel d e rse lb e  S ch ie fe rd eck er, H ans 
B ruck, die S p itze  au f dem  R a th a u s  zu b es te ig en . D ie 
Zim m erleute u n d  S c h ie fe rd e c k e r  h ab en  re ich lich  zu 
tun; das R a th a u s  w ird  m it Z iegeln  b e h a n g e n , es w erd en  
„hohle D ach ste in e“ g e lad e n , d ie  K eh len  a u f  dem  R a t
haus w erden  ge rau m t. M eister L e u th o ld , d e r  K u p fe r- 
schm ied, e rh a lt e ine g roB ere Sum m ę fu r 53 P fu n d  
K upfer zu den  sieben K n au fen  au f d as  R a th a u s  an  die

c h o f  in O etzsch-R aschw itz bei Leipzig. 
aus No. G6.)
S p itze  zu sch lagen . N ik las Isen b erg  v e rg o ld e t K naufe  
un d  m a lt e ine F a h n e  au f das R a th au s .

A ućh  fin d e t ein  g ru n d lich e r U m b a u  d e r R a t s -  
k  a  p  e 11 e s ta tt .  U rkund lich  b e re its  1360 e rw ah n t, 
k o n n e n  w ir ihre L ag e  iiber dem  „L och", nach  der 
N asch m ark t-S e ite  zu, fe s ts te llen . 1486 k a u f t d er R a t 
v on  P au l F o rb e rg e r d essen  H aus „am  R a th a u se “ ; d an n  
fo lgen  die W o rte  „ u n te r  dem  R a th a u se  u n te r  d er Ca- 
pe llen  im  L ochę g e leg e n “ . D ie R a th au s-K ap e lle  lag  
dem nach  im  H aup tgeschoB , das w ar „d e r g ee ig n e te  
O rt“ , w ie d e r P a p s t im  14. J a h rh u n d e r t  v e rla n g t h a tte . 
Sobald  die R a tsh e rre n , vom  H a u p ttre p p e n h a u s  kom m end , 
den  groB en S aa l b e tre te n  h a tte n , b e fan d en  sie sich vo r 
dem  E in g a n g  zu r K ap e lle ; ih re  L ag e  w a r d ie  se it a lte rs- 
her allgem ein, iib liche, u n m itte lb a r iiber dem  T o rb au , in 
d er N ah e  des H a u p te in g a n g es .

In  den  S ta d tre c h n u n g e n  vom  J a h r  1483 heiB t es 
d an n : „C lau s R o d er v e rd in g e t 4 F e n s te r  u n d  e in  T o r
zu h a u e n  zu d er R a tsk a p e lle  au f dem  R a th a u se . D a- 
von  zu g eb en  n eu n  S ch o ck “ . U nd an  an d e re r  S te lle : 
„S te in e  zu r R a tsc a p e lle  v on  R o ch litz  g e b ra c h t“ . H ier- 
n a c h  h a n d e lt es sich um  eine groB ere S te in m etza rb e it, 
d ie  dem  am  N eu b au  d er T h o m as-K irch e  b e sch a ftig ten ,
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( e k an n te n  St-emm etzen C laus -R  o  d-e-r - ubertrargeir 
w urde. W enn die R a tsk ap e lle  m it v ie r FenS tern  I r o n t  
an  der N aschm ark t-S e ite  lag', so d u rfte  der von  ih r ein- 
genom m ene R aum  schon verhaln ism afiig  s ta ttlich  g e
w esen sein. Die fo lgenden  M itteilungeh beziehen sich 
au f d ie  innere E in rich tung  der neuen  K apelle . D er 
Z im m erm ann m ach t B ogengestelle , also L eh rg e ru s te ; es 
w ird  aus R ochlitz ein neuer A lta rs te in  g ese tz t, F en ste r

haben  keinesw egs ab g esch to ssen , obw ohl w e sich be
re its  au f e inen  Z e itraum  v on  m eh re ren  J a h re n  verteilen.

Suchen  w ir fiir unsere  B e tra c h tu n g e n  d as  W esent- 
liche d ieser u rk u n d lich en  N ach rich ten  h e rau s  zu schalen. 
W ir bem erken , daB n ic h t n u r  im  H aup tgeschoB  des 
R a th a u se s  groBe Y e ra n d e ru n g e n  v o r sich gehen , auch 
die gaffze, neu  e in g ew o lb te  H asch e rs tu b e , die wenige 
S tu fen  iiber dem  R a th a u s-D u rc h g a n g  lag , w ird  in Mit-

Aus der Baugeschichte des A ltei Rathauses in Leipzig. K e l l e r  g e s c h o B  1 
Architekt: Ratsbaudirektor Professor-M. B i s c h o f  in

w erden  vom  G laser g efe rtig t, der T isch ler m ach t Ge- 
stiihl, der M aler H einrich  m a lt K reuze  in die K apelle . 
E ine besondere E inw eihung  d u rch  den  W eihbischof fand  
endlich  im  Som m er 1485 s ta tt .

SchlieBlich e rw ahnen  w ir noch den N e u b a u  d e r  
S c h o s s e r s t u b e  in  d ieser Zeit. „D em  H ans von  
B u r m i s  w ird  v e rd in g t au f dem  Gewfllbe bei der 
S chosserstube  eine neue S tube  zu m achen , das G ew olbe 
d ase lb st ab zu trag en  un d  w ieder zu m achen  und  zwei 
neue K reuzbogen  zu hau en  u n d  die Q uerm auer auszu- 
b rechen  und  zwei F e n s te r dare in  zu h au en “ usw . —  
H ierm it sind  die B auarbe iten , die w ir zusam m engeste llt

leidenscliaft gezogen. D as D ach  des R a th au se s  wird 
neu errichtet und mit der D ach re ite rsp itz e  b ek ró n t, die 
wir auf einem Belagerungsbild vom  J a h r  1547 erkennen 
konnen. Ahnliche Spitzen fin d en  w ir au f d iesem  Holz- 
schnitt auBerdem dargestellt a u f d er P e te rs-K irch e , der 
Pauliner-Kirche und auf der sc h ra g e n  D achflache  von 
Barmanns Haus am Markt, w elch ’ le tz te re , h eu te  noch 
erhalten, wohl die beste Y o rs te llu n g  v on  der dam aligen 
Rathausspitze gibt, Leider sch e in en  d ie  T ag e  dieses 
schonen W ahrzeichens m itte la lte r lic h e r  K u n s t gezahlt 
zu sein. Das Barmann’sche H au s is t in an d e re  HSnde 
tibergegangen und wird einem N eu b au  w eichen.
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Diese S p itze  nun , ■ an  d ie  vom  K upferschm ied  
sieben v e rg o ld e te  K n a u fe  g e sch lag en  w erden , gab  viel- 
leicht V eran lassu n g , daB d ie  A u fm erk san ik e it au f zwei 
von A lb rech t D ii r  e r  h e rg e s te llte , g e tu sc h te  Zeich- 
nungen g e le n k t w u rd e  (A bb ild u n g en  S. 395), von  denen  
man bisher an n ah m , daB sie d ie  H o fan lag e  eines siid- 
deutschen H e rren h au se s  e tw a  au s  dem  J a h r  1494 d a r
stellen.*)

H ier sehen  w ir a is A bschluB  des T reppen tiirm -

<1 e m U m b a u

chens ebenfalls e ine seh r sc h la n k e  S p itze , in Schiefer 
gedeckt, m it v ie r k le in e n  G iebeln  am  FuB  d er Spitze, 
oben b e k ro n t m it e inem  k le in e n  F ig iirch en , dem  
Drachen to ten d en  S a n k t G eorg . D ie M og lichkeit lieg t 
vor, das h ie r vo n  zw ei Seitem a b g e b ild e te  T reppen - 
tiirmchen k o n n te  d as  an  d e r  S ch o p p en stu b e  des L eip- 
ziger R a th au se s  sein, d a s  zu e rb au en  d e r  R a t  im  J a h r  
1474 beschlieBt; d ie  v o n  A lb re c h t D ii r e r in  zw ei B la tt 
aufgenom m ene H o fan lag e  w iirde  so n ach  d ie  K ram en  am  
R athaus, den  sp a te re n  N a sc h m a rk t d a rs te llen .

*) Abgebildet in H ir th ’s „Formenschatz“, 1911, Nr. 141. 142', 
'leder, „IIandzeichnungen“, 83 und 84; Br. Li p p ma n n ,  452,453.

Ob der T urm  an  der S choppenstube  nach  dem  Be- 
schluB e rb a u t w urde , oder ob d er B au  un terlilieb , k o n n te  
zw eifelhaft e rscheinen . A uf d e r D a rs te llu n g  des R a t
h au ses vom  J a h r  1547 is t jed en fa lls  n u r  e i n e  Spitze 
au f dem  D ach  zu sehen; d er T u rm  am  M arkt, d er n ich t 
hoch gew esen  sein k an n , w ird  du rch  das D ach  v e rd eck t. 
A n d e r S telle , w o v erm u tlich  die S choppenstube  lag, 
is t zw ar ein V orb au  m it d re i F eifetern  e rk en n b a r , der 
sich auch  a n  der D achflache  zu e rk en n en  g ib t —  hier 
sind w ahrschein lich  auch  vom  S ch ie fe rdecker die 
K eh len  am  D ach  e inzudecken , die in  den  S tad trech - 
nu n g en  e rw ah n t w erden  — , eine zw eite Spitze ab e r 
feh lt hier. W ar diese D a rs te llu n g  fiir den Z eichner zu 
um bedeutend, o d e r -w a r  die S p itz e . des N eben treppen - 
hauses inzw ischen, nach  e tw a  70 J a h re n , w ieder ab- 
geb rochen?  (Die vom  H errn  Y erfasser au fg es te llten  
V erm u tu n g en  lassen  sich n ich t ha lten . M an b each te  die 
sp a te r  fo lgende N achsch rift. D. R ed.) —

(F o rtse tzu n g  folgt.)

Vermischtes.
Zulassung auBergewohnlich befahigter Fachschul-Absol- 

venten zum Studium an den preuBischen technischen Hoch- 
schulen. In A banderung der Y erfassungsstatuten der 
technischen Hochschulen hat das preuB. Staatsm inisterium  
durch Beschlufi vom 7. Ju li d. J . bestimnit, daB auBer
gewohnlich befahigte Absolventen der fiir diesen Zweck 
anerkannten  Fachschulen ais H ó r e r  und n a c h  A b -  
l e g u n g  e i n e r  E r g a n z u n g s p r i i f u n g  i n  d e n  
a l l g e m e i n  b i 1 d e n d e n F a c h e m  ais S t u d i o -  
r e n d e  zuzulasstn sind. Die V erordnung gilt nur i i i r  
deutsche Reichsangehorige.

Zur Ausfiihrung der Verordnung- haben die preuB. Mi
nister fur Handel und Gewerbe und liir W issenschaft, K unst 
und Volksbildung Bestimmungen getroffen, aus denen wir 
die w ichtigsten wiedergeben:

Ober die Zulassung ais H o r e r  befindet der R ektor 
nach A nhorung der Abteilung, in welche der A ntrag- 
steller aufgenommen zu werden wiinscht. Der Meldung 
sind neben anderen Nachweisen das A bgangszeugnis der 
Fachschule und unter Umstanden Arbeiten beizufugen. Die 
Zeugnisse oder Arbeiten miissen eine auBergewohnliche Be- 
fahigung dartun. Der A ntragsteller muB das 20. Lebens- 
jah r voilendet haben. Die fiir die Zulassung ais S t  u  - 
d i e r e n d e r  erforderliche Erganzungspriifung wird am 
Sitz der Hochschule, an welcher der Priifling zu stu- 
dieren wiinscht, vor einem PriifungsausschuB abgelegt, 
und zwar im Marz und Oktober jeden Jahres. M eldungen- 
dazu sind bis zum Sil. Dezember oder 31. Ju li beim zu- 
standigen Provinzialschulkollegium  einzureicheh. Im 
Obrigen gelten die gleichen Bestimmungen, wie bei den 
Horern. Der Vorsitzende des Priifungsausschusses be
findet im Einvernehm en m it den Beisitzern iiber die Zu
lassung zur Prufung.

G e g e n s t a n d  d e r  P r u f u n g  sind Deutsch, Erd- 
kunde, Geschichte m it besonderer B eriicksichtigung der 
Staatsbiirgerkunde und eine von dem Bewerber zu wah- 
lende Frem dsprache. Den Absolventen bestim m ter Fach
schulen oder Fachschularten kann  auch eine Prufung in 
M athematik und N aturw issenschaften auferlegt werden. 
F iir die Priifungsanforderangen ist im Allgemeinen der 
Le-hrplan des preuB. Realgym nasium s maBgebend. Die ' 
P rufung besteht aus einem schriftlichen und aus einem 
miindlichen Teil. Schriftliche, un ter A ufsicht anzuferti- 
gende A rbeiten sind im D eutschen und in der Frem d
sprache zu liefern. Die Zulassung zur miindlichen P ru 
fung wird versagt, wenn der deutsche Aufsatz n ich t ge- 
niigt. Eine Befreiung von der miindlichen Priifung findet 
nicht statt.

Ober das Bestehen der P rufung w ird vom Vor- 
sitzenden des Priifungsausschusses ein Zeugnis aus- 
gestellt. Die nicht bestandene P rufung kann  e i n m a  1, 
lriihestens nach Ablauf eines Jahres, w iederholt werden.

Die zum S t u d i u m  an den technischen Hoch
schulen zugelassenen S tudierenden sind zu a l l e n  a k a -  
d e m i s c h e n  P r i i f u n g e n  z u z u l a s s e n ,  ais ob sie 
im Besitz des Reifezeugnisses einer neunstufigen hóheren 
L ehranstalt waren.

Es sei hierzu bem erkt, daB schon gegen die A bsicht 
der Zulassung der Faehschul-A bsolventen aus den K reisen 
des Baufaches entschiedener W iderspruch erhoben worden 
ist. D er „V erband D eutscher A rchitekten- und  Ingenieur- 
V ereine“ hat sich bereits im V orjahr m it einer Eingabe 
an das preuB. K ultusm inisterium  .giewandt, und  die „PreuB. 
A kadem ie des Bauw esens" ha t sich in einem G utachten 
vom Dezember v. J . diesem P ro test, v ielfach un ter Be-
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rufung auf den vorgenannten Verband, angeschlossen, 
jedoch ohne Erfolg! Es wird von dieser MaBregel eine 
Herabwiirdigung des wissenschaftlichen Studiunis der 
techn. Hochschulen befurchtet, und sie wird ais unnptig 
erklart, da den besonders Begabten auch ohnehiń die Móg- 
richkeit offen steht, sich das hOhere Fachwisseu der Hoch
schulen nachtraglich anzuei.nen. Je tz t hat sich auch dei 
„Reichsverband der Deutschen Industrie11 gegen diese 
MaBregel ausgesprochen; . es wird somit yon breitesten 
Kreisen ihre Zuriickziehung verlangt Besonders wird 
auch geriigt, dafi bei einer so einschneidenden MaBregel, 
gegen die sich iibrigens auch der „Deutsche Hochschtiler- 
verband“ ausgesprochen hat, die Fachkreise der Praxis 
nicht gehort worden sind. —

Sammlung beachtenswerter Entwiirfe fiir Kleinwohn- 
haustypen des badischen Arbeitsministeriums. Das badische 
Arbeitsministerium hat im vergangenen Jah r eine Sammlung 
beachtenswerter Entwiirfe ftir Kleinwohnhaustypen heraus- 
gegeben, die nach einem ErlaB des Ministeriumg an  die 
Bezirksamter vom 23. August d. J . ein so reges Interesse 
im Kreis der berufsmafiigen A rchitekten und sonstigen 
Baulustigen gefunden hat, daB diese Serie I bald vergriffen 
war. Sie ist jetzt in neuer Auflage erschienen. AuBerdem 
ist je tz t  eine Sammlung II, bestehend aus 20 B latt Zeich- 
nungen, herausgegeben, die entweder Einzelentwiirfe in An
sicht, Grundrissen und Schnitten, sowie ganze Siedlungs- 
plane darstellt, die insbesondere aus der Zahl derjenigen 
Entwiirfe entnommen sind, fiir dereń Ausfuhrung die Ge- 
wahrung von Baudarlehen nachgesucht worden ist. Wie 
in dem Rundschreiben hervorgehoben wird, haben sich er- 
freulicherweise viele Baulustige an die Richtlinien ge
halten, die in den Yorbildern zum Ausdruck kamen und 
auf wirtschaftliches zeitgemafies Bauen, sowohl hinsichtlich 
der bestmoglichen Stellung der Gebaude zum Grundstiick, 
wie einer einfachen und klaren aufieren G estaltung ab- 
zielen. Es handelt sich um 1—3geschossige Gebaude ais 
Ein- und Mehrfamilienhaus, ais Einzel-, Doppel- und Reihen- 
haus. Die Piane sollen nicht etw a einfach nachgebaut wer
den, sondern nur ais Anregung dienen, sodaB die Betrauung 
eines tiichtigen A rchitekten m it der P lanverfassung nicht 
eutbehrt werden kann und zwar um so weniger, ais die 
veranderten Zeitverhaltnisse fiir jeden Etazelfall die Auf- 
fiilirung der bestmoglichen Losung besonders dringlich er- 
scheinen lassen, wie in dem Rundschreiben ausdriicklich 
betont wird. Die Bezirksamter und Bezirksbauam ter sollen 
den Baulustigen dann in der Auswahl tiichtiger A rchitekten 
an die Hand gehen. Die Serien sind je tz t fiir 20 M. fiir 
Serie I, 15 M, fiir Serie II von der Bticherei des A rbeits
ministeriums zu K arlsruhe unm ittelbar zu beziehen. — 

W ettb ew erb e .
Zum W ettbewerb K athol. Kirche in Oppau erhalten wir 

die nachstehende Zuschrift von dem Vorsitzenden des Preis
gerichtes: „In Nr. 73 der „Deutschen Bztg.“ spricht sich
die Kirchengemeinde iiber das Ergebnis des W ettbewerbes 
fiir die neue kath . Kirche in Oppau aus und schliefit dabei 
das Urteil ein, daB es nicht ganz verstandlich sei, wie das 
Preisgericht Entwiirfe habe pram ieren konnen, die im 
W iderspruch m it den besonderen Bestimmungen fiir den 
W ettbewerb standen, da sie die bestehende kleine kath. 
Kirche vollig preisgaben und nur mit einem ausgesproche- 
nen Neubau, ohne Rucksichtnahme auf den Altbau und 
ohne Verwendung von Teilen des Altbaues rechneten; die 
„Deutsche Bztg.“ schlieBt dieser Auslassung den Wunsch 
an, dafi nunmehr auch das Preisgericht sprechę. Ich halte 
mich ais Vorsitzender des Preisgericht es bei der Beurteilung 
der im W ettbew erb fiir die kath. Kirche eingelaufenen Ent- 
wiirfe verpfliclitet, dazu folgende Stellung zu nelimen:

In dem Preisausschreiben kam der W ert des alten, klei
nen Kirchleins in Oppau und offenbar damit auch die aner- 
kennnenswerte Anhanglichkeit weiter Kreise gegeniiber 
diesem Bau dadurch zum Ausdruck, daB man forderte, die 
neue Kirche unter Einbeziehung der alten Kirche, „die 
nach Moglichkeit m it dem D achreiter erhalten werden 
solle“, zu bauen. Damit w ar ausgedriickt, daB man die 
Einbeziehung der alten Kirche in den Neubauplan gerne 
sahe; damit war aber auch, nach Auffassung der Mehrheit 
des Preisgerichtes nicht ausgeschlossen, daB, wenn diese 
Einbeziehung des alten Baues in den Neubau nach Auf
fassung der Teilnehmer am W ettbewerb groBe Schwierig- 
keiten bóte, unter denen der G rundgedanke eines gesunden 
und schonen Neubaues leiden musse, man auch von dieser 
Moglichkeit absehen diirfe.

Das Preisgericht hat in seiner Mehrzahl festgestellt, 
daB verschiedene Yerfasser, darunter einer m it einem Preis 
und einer m it dem Ankauf ausgezeichnet, diese Aufgabe 
unter dem Gesichtswinkel der Einbeziehung des Altbaues 
wohl in recht anerkennenswerter W eise gelost haben, es 
muBte aber andererseits doch auch zum A usdruck bringen, 
daB bei aller Anerkennung der W ertschatzung des „AIten“
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sich vom Standpunkt der N eubaufrage allein betrachtet, 
die \uło.tbc in wtiit b ess tre r W eise liise, wenn man diese 
R ucksich tnahm e nicht iibe, sondern frei und unahhiingig 
das Neue bilde; das sollte und durfte n icht ausschlieBen, 
dafi auch bei einem ausgesprochenen selbstandigen Neubau 
cinzelne Teile des Altbaues, so z. B. Tiiren, vielleicht auch 
der D achreiter an irgend einer Stelle Verwendung finden 
konnten. Aus diesem Gesichtsw inkel heraus sind u. a. 
zwei Entwiirfe, der eine des Arch. Peterm ann, Offenbach 
a M.. der andere der F irm a Messang & Leubert in K arls
ruhe. ausgezeichnet worden, die sich durch eine formvoll- 
endete Frische und durch liohes kiinstlerisches Verstandnis 
auszeiclineten, die einem Laien vielleicht n ieht in der Klar- 
lieit zum BewuBtsein kam en wie den Fachleuteri; die Yer
fasser der Entwiirfe haben sich vollig frei gemacht von 
ilen Fesseln des A ltbaues und dadurch nach Auffassung der 
Mehrheit des Preisgerichtes H oheres geleistet, ais die 
iibrigen. Diese Entscheidung des Preisgerichtes, die aller
dings nicht immer einstimm ig erfolgte, steht somit nicht 
im (iegensatz zu den Forderungen des Programms.

W as die Bauherrin mit diesem Ergebnis des W ettbe
werbes anfangen wollte, w ar zunachst ihre Sache, und das 
umsomehr, ais in dem Preisausschreiben die Zusicherung der 
Ausfuhrung an einen beim W ettbew erb Beteiligten in keiner 
Weise gegeben war. Sie h a t sich, was jedenfalls ihr Recht 
war, an die ihr zustandigen eigenen Instanzen in Munchen 
gew endet und diese, darun te r Namen von Bedeutung, auch 
zwei K onservatoren des Landesam ts fiir Denkmalsptlege, 
haben sich, wie man mir m itteilt, auf den Boden des an- 
gekauften Entw urfes von B aurat Bosslet gestellt, der Altes 
und Neues vereinigt. Die Bauherrin ha t dam it ihren In- 
stanzenweg erschopft und ihrer A nschauung, die sich offen
bar fiir die neuen, frischen und unabhiingigen Losungen 
nicht erwarm en konnte, R echnung getragen. Wenn die 
Bauherrin nunm ehr aber den Neubau in der Hauptsaclie 
in die Hand eines A rchitekten legt, der an dem Wettbewerb 
m it Erfolg iiberhaupt n icht beteiligt war, so handelt sie 
jedenfalls nicht im Sinn der B edeutung und des Zwecks 
eines W ettbew erbes, der doch in erster Linie den Weg zu 
dem A rchitekten durch ihn zeigen soli; ob sie im Sinn 
der Allgemeinheit und einer form vollendeten Losung 
handelt, die gerade in dieser F rage fiir Oppau moglich war, 
wird die Zukunft zeigen. W enn der T rager des fiir die 
A usfuhrung bestim m ten E ntw urfes die MuBe gefunden hatte, 
sich m it Hingabe dieser Aufgabe zu widmen, so waren 
dam it jedenfalls die m it dem Ausschreiben des Wett
bewerbes verbundenen Interessen besser gew ahrt worden.

S t i i r z e n a c k e r ,  M inisterialrat und Professor.11
Im Wettbewerb Buro- und Geschaftshaus der „Barmer 

Zeitung“ (Staatsverlag) wurden nachstehende Preise ver- 
teilt: I. Pr. Arch. Rich. F i s c h e r - L u d w i g s e n ;  II. Pr. 
Arch. A ugust H o m b e r g ;  III. Preis A rchitekt C. J. 
M a n  g n  e r ;  ein w eiterer III. P r. Arch. Rud. S c h n ę  11 
mit Arch. K r a u t  h. A ngekauft w urden die Entwiirfe der 
Arch. Hugo und Hans B o c k l  e r ,  A rchitekt Friedr. Carl 
D i e d e r i c h s ,  sam tlich in Barmen, A rchitekt Carl 
H e s s e - Elberfeld und A rchitekt Fritz  H ii s g e n - 
Barmen. Es w aren 18 Entw iirfe eingegangen. Ausge
schrieben w ar der W ettbew erb un ter den Mitgliedern des 
„Bergischen A rchitekten V ereins“ und der Ortsgruppe 
„W uppertal11 des B. D. A. —

Im Wettbewerb Barmer Creditbank in Barmen um Piane 
fiir den Umbau des von ihr erw orbenen Hotel Vogeler, aus
geschrieben un ter rheinischen A rchitekten, sind 4 gleiche 
Preise von je 20 000 M. vergeben an die A rchitekten: Lyonel 
W e h n e r ,  Dusseldorf; Geh. B aura t Prof. W a c h  und Dr. 
S u l t e n f u B ,  Dusseldorf; Reg.-Brt. R o B k o t t e n  und 
Fr. Aug. B r  e u h  a u s ,  K oln; Ju lius B e c k m a n n ,  Bar
men. A ngekauft mit je 10 000 M. w urden die Entwiirfe von 
Arch. Hans B i i c k l e r ,  Barmen, und Prof. F a h r e n -  
k  a  m p , Dusseldorf. AuBerdem erhielt jeder A rchitekt noch 
eine Yergiitung von 10 000 M. Ais P reisrich ter waren tatig: 
Geh. B aurat Dr.-Ing. Ludwig H o f f m a n n ,  Berlin; Reichs- 
bank-Baudir. Philipp N i t z e ,  Berlin; S tad tbrt. K o h l e r ,  
Barmen. —

Personal-Nachrichten.
Ehrendoktoren technischer Hochschulen. Die Technische

Hochschule zu S t u t t g a r t  ha t den D irektor D e i n i n -  
g e r  von der M asch.-Fabrik A ugsburg-N iirnberg zum D o k -  
t o r  - I n g e n i e u r  e h r e n h a l b e r  ernannt „ 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  
u m d i e  E n t w i c k l u n g  d e s  E i s e n h o c h b a t i e s  i n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r ,  k o n s t r u k t i v e r  u n d  
w i r t s c h a f t l i c h e r  B e z i e h u n g . —

^ llli d. Baugescliichte des A lten R athauses in Leipzig — 
(f orta.). -  Yermisclites. -  W ettbewerbe. -  P ersonal-Nachrichten. —

yeriag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
t  ur die Kedaktion verantwortlich: A l b e r t  H o f m a n n  in Berlin.
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