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Zur Neugestaltung des Bauschulwesens.
V on S tud ienrat C. K e r  s t e n  in Berlin.

t e n  p r a k t i s c h e n  T a t i g k e i t  i s t  z u e r h ó li e n.
Ais Begriindung hierfiir w ird angegeben, daB der Unter- 
richts-Erfolg auf den Baugewerkschulen um so groBer sei, 
je langer die dem Schulbesuch vorangehende handw erk- 
liche T atigkeit gedauert habe. Dem kann ich nicht in 
vollem Umfang beipflichten, wenn auch unbedingt zu- 
gegeben w erden muB, daB die geforderte p raktische T a tig 
keit von m indestens 24 Monaten in den m eisten Fallen 
m ehr N utzen bringen wird, ais eine solche von nu r 12 Mo
naten. Fiir den H ochbauer erscheint mir z. B. eine zwolf- 
m onatliche T atigkeit im Zim m ererhandwerk und eine efcen- 
so lange T atigkeit im M aurerhandwerk sogar von aller- 
groBtem Nutzen. Es kom m t letzten Endes aber doch auf 
die A uffassungsfahi keit des Einzelnen und die A rt des 
Baubetriebes an. W as n iitz t einem E isenbetontechniker die •
zw eijahrige p raktische A usbildung ais Maurer, und dem 
E isenbahntechniker die ebenso lange A usbildung ais Zim- 
merer? Die N otw endigkeit einer allgem einen praktischen 
V orbildung fiir den spateren  ortlichen Bauleiber steht 
natiirlich aufier Zweifel; nur meine ich, daB fiir die an- 
gefiihrten Beispiele eine zw olfm onatliche prak tische A us
bildung geniigen miiBte. Hinzu kom m t noch der U m stand, 
daB diejenigen jungen Leute, die e tw as mehr Zeit fiir die 
Schulausbildung verw enden konnen, sich beispielsweise 
erst die Prim areife holen wollen, zu sp a t zum Geldverdienen 
kommen. Ich kann  mir sehr wohl yorstellen, daB ein 
solcher Schiiler m it gediegener naturw issenschaftlich-

em Geist. der neuen Zeit en t
sprechend ist ein „Bund der Scbiiler- 
schaften staatl. Baugew erkschulen 
D eutschlands“ erstanden, der kiirz- 
lich seine besonderen W iinsche in 
Form  von Forderungen sam tlichen 
F rak tionen  des preuBischen Land- 
tages, dem preuBischen M inisterium 
fiir H andel und Gewerbe und den 
m aBgebenden M inisterien der tibri- 
gen B undesstaaten  vorgelegt hat. 

Die Forderungen bew egen sich durchaus innerhalb zu- 
lassiger Grenzen und sind einer kurzeń B esprechung wohl 
wert. Die Forderungen beziiglich der B auschulreform  sind 
folgende:

1. D a s  M i n d e s t - A u f n a h m e a l t e r  d e r  B a  u - 
g e w e r k s c h i i l e r  i s t  a u f  18 J a h r e  f e s t  z u - 
s e t z e n .  Man kann sich m it diesem  W unsch einver- 
standen erklaren, zumal fiir das erste Sem ester ein A lter 
von nur 17 Jahren  und ers t fiir das d ritte  Sem ester ein 
solches von 19 Jah ren  gefo rdert w ird. Im m erhin erscheinen 
beim Vorhandensein einer besonderen Befahi^iang und 
guten Allgemein-Ausbildung A usnahm en zulassig; das Prii- 
tungskollegium oder die D irektion  der Schule miissen hier 
entscheiden.

2. D ie  M i n d e s t d a u e r  d e r  v o r  d e r  A u f - 
n a h m e  a u f  d i e  B a u g  e w e r k  s c h u 1 e g e f o r d e r -
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m athem atischer Vorbildung, aber nur einjahriger Fraxis 
(zur Halfte Maurer-, zur Halfte Zimmererpraxis) der Kon- 
struktions- oder statischen Abteilung eines Bauunter- 
nehmens mehr Nutzen bringt. ais ein wenig begabter Volks- 
sehiiler m it 2- oder gar 3jahriger Maurerpraxis. Bei jenen 
K raften (ihre Zahl is t keineswegs eine geringe) bietet 
die Ablegung der Gesellenpriifung keinen sonderlichen 
Nutzen. Ich mochte bei dieser Gelegenheit auf den an sich 
wenig erfreulichen Umstand hinweisen, daB rech t yiele 
unserer heutigen Lehrkrafte iiber gar keine praktische 
A usbildung verfiigen und sich oft reichlich Miihe geben

fiir den technischen Beruf kann man eigentlich erst dann 
einw andfrei feststellen, wenn e i n e  m ehrm onat iche Beob- 
achtung stattgefunden h a t ; 'v o n  volliger Unfahigkeit, die 
naturlich sehr bald festzustellen ist, spreche ich hier nicht 
Und wenn in der D enkschrift zur B egriindung v o n P u n k t3  
auf Diejenigen hingewiesen wird. die es nur un ter groBen 
Muhen bis zum Examen bringen, und dann „jene traurigen 
Y ertreter ihres Berufes bilden, die nur dem Namen nach 
Techniker sind und dereń Leistungen in um gekehrtem  
V erhaltnis zu dem stehen, was sie zu konnen vorgeben“, 
so bin ich in Yersuchung, zunachst an solche Schiller zu
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mussen, allen Anforderungen beziiglich rein praktischer 
Cberlegungen und MaBnahmen gerecht zu werden. Ich 
komme auf diesen P unk t noch zuriick.

3. D ie  A u f n a h m e  - P r i i f u n g e n  a n  B a u 
g e w e r k s c h u l e n  s i n d  z u  y e r s c h a r f e n .  Der 
spatere W ert eines Schiilers fiir die Praxis steht m it dem 
Ergebnis der Aufnahmepriifung in einem nur sehr lockeren 
Zusammenhang. Ich habe die wiederholte B eobachtung 
gemacht, daB Schiller, die recht schwache Leistungen bei 
der Aufnahme zeigten, ganz besonders tuchtige K rafte ge- 
wordeu sind und andere m it besten Priifungsergebnissen 
bei der Aufnahme in Schaffensfreudigkeit und Leistungen 
mehr und mehr nachliefien. Die unzureichende Begabung

deiiken, dereń Arbeitseifer von Sem ester zu Sem ester in 
oft recht betriiblichem MaB abnimmt.

Auf die B eherrschung der deutschen Sprache in W ort 
und Schrift is t zweifellos groBer W ert zu legen. Bei der 
Aufnahme begniige man sich aber m it dem Allem otw endig- 
slen und yerpflichte solche, die bei der Aufnahm e noch 
merkliche Liicken zeigen, zu w eiteren P rivatstud ien . dereń 
Ergebnisse von Semester zu Sem ester festgestellt werden 
konnten. Wie oft habe ich schon die E rfahrung gemacht, 
daB die ehemaligen G ym nasiasten bei m angelhafter tech
nischer A uffassungsfahigkeit nu r m it groBen Miihen durchs 
ScliluBexamen kamen, w ahrend A ndere bei einer leider oft 
rech t fragwtirdigen B eherrschung der deutschen Sprache



in technisch-w issenschaftlicher Beziehung vorziiglich ab- 
schnitten.

4. D e m  B a u g e w e r k s c h u l  A b s o l v e n t e n  
i s t  z u z u e r k e n n e n ,  d a B  e r ,  r e  1 a t i v  g e n o m -  
m e n ,  u n t e r  B e r u c k s i c h t i g u n g  s e i n e s  u m - 
f a s s e n d e n  F a c h w i s s e n s ,  m i n d e s t e n s  t i b e r  
d a s s e l b e  M a B  v o n  W i s s e n  v  e r f ii g t , w i e  d e r  
A b s o l v e n t  d e r  O b e r s e k u n d a  e i n e r  h o h e r e n  
L e h r a n s t a l t .  Ich pflichte dem bei, sofem  auch, wie 
eben erw ahnt, eine einw andfreie Beherrschung der deu t
schen Spraehe in W ort und Schrift festgestellt werden kann.

era U m b a u.

5. E r m o g l i c h u n g  d e s  H o c h s c h u l - S t u d i u m s  
i m A n s c h l u B  a n  d a s  B a u g e w e r k s c h u l - S t u -  
d i u m .  Hier liegen die V erhaltnisse n ich t ganz so einfaeh. 
Allgemein b e trach te t,' w ird dem H ochbauer der tfbergang 
zur Hochschule leichter fallen, ais dem T iefbauer, da dieser 
in m athem atischer Beziehung noch m ancherlei nachzuholen 
hat. Nach einer V erfiigung des W iirttem bergischen K ultus- 
ministeriums vom 20. April 1922 w erden friihere Schiiler 
der Baugewerkschule in S tu ttg a rt und der hoheren Ma- 
schinenbauschule in EBlingen u n te r bestim m ten B edinm n- 
gen versuchsweise zum Studium  ais ordentliche Studierende 
an der Technischen Hochschule in S tu ttg a r t zugelassen. In 
B etracht kommen solche besonders befahigte friihere Schil

ler der beiden genannten A nstalten, die die Priifung zum 
B auw erksm eister oder zum W asserbautechniker oder die 
m aschinen- oder elektrotechnische SchluBpriifung an einer 
dieser Schulen m it dem G esamtzeugnis H a oder einem 
hoheren Zeugnis, sowie eine besondere Erganzungspriifung 
bestanden haben. Bewerber m it einem geringeren G esamt
zeugnis konnen, falls ihre besondere Befahigung einwand- 
frei feststeht, ausnahm sweise auf A ntrag  der zustandigen 
Abteilung der Technischen Hochschule vom Ministerium 
zugelassen werden. Durch die Erganzungspriifung ha t der 
Bewerber den Besitz der fiir sein H ochschulstudium  erfor- 
derlichen allgemeinen Bildung nachzuweisen. Die Er- 
ganzungspriifung kann  friihestens nach Ableistung einer 
zw eijahrigen Praxis nach der Fachschulpriifung abgelegt 
werden. Priifungsgegenstande sind: D eutscher A ufsatz, 
Geschichte, Franzosisch oder Englisch (nach W ahl des Priif- 
lings), M athematik und Physik. Fiir die Priifungs-Anforde- 
rungen wird der Lehrplan des w iirttem bergischen Real- 
gymnasiuras zugrunde g e leg t;. jedoch soli auf Lebenserfah- 
rung, U rteilsfahigkeit und V erstandnis fiir geistige W erte 
mehr Gewicht gelegt werden, al3 auf den Besitz gedacht- 
nismaBig erlernten Priifungsstoffes.

In dem Vorgehen des w iirttem bergischen Kultus- 
ministers liegt m. E. etwas Problem atisches. Is t der Bau- 
schul-Absolvent erst zwei Jah re  in der Praxis, so w ird er 
unter den jetaigen w irtschaftlichen Yerhaltnissen und in An- 
betrach t des U m standes, da fi sich die Praxis gute K rafte 
zu erhalten weifi, nur selten sich entschlieBen, auf weitere 
G ehaltszahlungen zu verzichten und wieder einmal aus der 
Tasche des Y aters oder von den kleinen Erspam issen der 
zweijahrigen P raxiszeit zu leben. Es ware richtiger, den 
Schiilern genannter A rt den s o f o r t i g e n  U bergang zur 
Hochschule zu gestatten , die Ablegung der Erganzungs- 
priifung aber vor dem Hochschul-Examen zu verlangen.

B ekannt is t wohl auch die T atsache, daB seit J a h r  und 
T ag die A bsolventen der Chemnitzer S taatslehranstalten  ais 
ordentliche Studierende zur Technischen Hochschule D res
den zugelassen werden. Ob es aber — in W iirftem berg wie 
in Sachsen — viele sind, die von dem R echt des Hochschul- 
besuches Gebrauch machen werden, móchte ich sehr be- 
zweifeln. Die teure Studienzeit w ird reichlich lang, und die 
A ussichten, daB das SchluBexamen an der Baugewerkschule 
dem Vorexamen an der Hochschule gleichgestellt wird, sind 
heute — leider! — geringere denn je. Bedauerlicherweise 
erhebt auch die „preuBische Akademie des BauWesens11 Be- 
denken gegen die Zulassung besonders begabter Absolven- 
ten von- Fachschulen alś Studierende. Dem Tiichtigen 
freie Bahn?!

Die in der D enkschrift angedeutete N otw endigkeit und 
ZweckmaBigkeit eines sechsklassigen A usbaues der Bau
gew erkschule móchte ich un ter den jetzigen V erhaltnissen 
anzweifeln. Man sollte die fiinf Semester beibehalten, dafiir 
aber, wie ich schon friiher einmal betonte1), abendliche Fort- 
bildungskurse einrichten, die dann zweifellos von Vielen 
begehrt werden, die sich w eiter bilden wollen, oder die erst 
in der Praxis empfinden,-was fiir Liicken noch auszufiillen 
sind. H auptsachlich kommen solche K ursę fiir S tatik , Eisen- 
beton und neuzeitliche Bauweisen in B etracht. Sollte man 
dennoch auf ein sechstes Sem ester zukommen, so empfehle 
ich ein solches lediglich fiir Diejenigen, welche sich dem 
Sonder-Studium  des Eisenbetons und der dazu notigen 
S ta tik  widmen wollen. Ich betone aber ausdriicklich, daB 
m. E. die vorhin erw ahnten abendlichen K ursę w eitaus 
besser zum Ziel fiihren; denn die Praxis is t und bleibt der 
beste Lehrm eister und zeigt dem Bauschul-Absolyenten in 
iiberzeugendster Weise, was ihm noch no t tu t.

6. G e w a h r u n g  e i n e s  T i t e l s c h u t z e s  f i i r  
B a u g e w e r k s c h u l - A b s o l v e n t e n .  Die H ochbauer 
legen auf die B ehandlung dieses P unktes kaum  groBen 
W ert. Sie w erden sich wohl immer m it Yorliebe ais „A rchi
tek t"  bezeichnen. Man muB diesem psychologisch wohl be- 
greiflichen U m stand Rechnung tragen. W as niitzt jeder 
Titel, wenn er nachher doch nicht gefiihrt wird. Allenfalls 
stimme ich fiir den „D iplom -Techniker". D er beste T itel 
bleibt der „B aum eister“, wie er in Sachsen (dort gesetzlich 
geschiitzt) von den Baugew erkschul-A bsolventen durch ein 
besonderes Exam en erlang t werden kann.

7. Ą n  d e n  B a u g e w e r k s c h u l e n  i s t  d a s  
F a c h l e h r e r - S y s t e m  e i n z u f i i h r e n ,  d. h. d i e  
L e h r k r a f t e  a n  d e n  B a u g e w e r k s c h u l e n  m i i s -  
s e n  s p e z i a l i s i e r t  w e r d e n .  D i e  b e z i i g l i c h e n  
W i i n s c h e  d e r  L e h r e r  s i n d  i n  w e i t e s t g e h e n -  
d e m  M a B  z u b e r i i c k s i c h t i g e n .  Eine solche 
Spezialisierung is t nam entlich im T iefbau notig. Man soli 
keinem  H errn, der sich niem als im E isenbetonbau bau- 
leitend und burotechnisch b e ta tig t hat, den U nterricht im

*) „Deutsche Bauzeitung“. 1920. S. 3.
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Eisenbeton iibergeben, geschweige denn einem H errn den 
U nterricht in E isenkonstruktionen, der den Betrieb einer 
E isenkonstruktions-W erkstatte und den Hergang einer 
Montage nur durch ein paar gelegentliche Besuche kennen 
gelem t hat. An der Bauschule soli die technische Wissen- 
schaft n ich t um ihrer selbst willen, sondern des praktischen 
Erw erbes willen behandelt werden. Die Schuler sollen yor 
AUem in der K onstruktion, im praktischen Empfinden eine 
besondere G ewandtheit erlangen, weslialb auch die Lehr- 
k rafte  in dieser H insieht ganz besonders gut vorgebildet 
sein miissen. Leider spielen aber bei A nstellung der Lehr- 
k rafte Schulbildung und abgelegte Examina nach Mafigabe 
der A nstellungsbedingungen die Hauptrolle. Und_ es kann 
doch Niemand behaupten, dafi ein Doktor-Ingenieur, der 
sich wissenschaftlich auBerordentlich spezialisiert hat, den 
Schiilern in j-edem Fali grofieren Nutzen bringen wird, ais 
ein langere Jah re  in dem betreffenden Fach beschaftigter 
Ingenieur. Ausgesprochene W issenschaftler mit guter 
praktischer Yorbildung und gutem  Verstandnis fiir die 
Forderungen der Je tz tze it werden sich wohl kaum  dazu 
entschliefien, zum Schulbetrieb uberzugehen, es miifite 
gerade sein, daB dem Betreffenden gentigend Gelegenheit 
zu einer eintraglichen N ebenbeschaftigung bleibt. Die 
schaffende Praxis weiB solche Spezial-Krafte ungleich 
besser zu bewerten und — zu bezaMen. Wie haufig m acht 
man auch bei den Schiilern selbst die Beobachtung, daB 
sol*he m it einfacher Volksschulbildung ganz heryorragende 
K rafte werden, w ahrend andere m it Gymnasialbildung, 
womoglich Primareife, recht m angelhafte Endergebnisse 
zeitigen. Man beachte auch bei Auswahl der Lehrkrafte 
mehr ais bisher den so gern angefiihrten W ahlspruch: „Dem 
Tiichtigen freie B ahn“!

V erm ischtes.
G efahrdung der St. Pauls-K athedrale in London. Ein

von der K irchenverw altung im vorigen H erbst berufener 
Ausschufi, besteliend aus dem A rchitekten Sir Aston 
W e b b , den Chefingenieuren H u m p h r e y s  vom Lan- 
doner G rafschaftsrat und T r  e n c h von der London und 
Nordwest-Eisenbahn, sowie dem beratenden Ingenieur 
Basil M o t t ,  hat die mangelhafte T ragfahigkeit der Vie- 
rungsstiitzen und der K uppel der St. Pauls-K athedrale 
festgestellt und die dringend notwendigen Arbeiten auf 
rund 100 000 Pfund Sterling veranschlagt. Die K irche 
scheint iiber so hohe Mittel nicht zu verfiigen; denn D ekan 
und K apitel der K athedrale wenden sieli an die Offentlich- 
keit m it der Bitte um freiwillige Beitrage. Auch das 
„Royal Institu t of British Architecs“ eroffnet eine Listę 
fiir Sammlungen unter seinen Mitgliedern m it dem Hin- 
weds, daB gerade die Fachgenossen nicht zuriickstehen 
sollten, wenn es sich um die E rhaltung von Christopher 
W ren’s Meisterwerk handelt. — J. St.

Im Verkehr mit der Redaktion der „Deutschen Bau- 
zeitung“ bitten wir Folgendes zu beachten: Die Aufnahme 
von Beitragen unseres Arbeitsgebietes erfolgt entsprechend 
dem R a u m  der Zeitung und nur nach s a c h l i c h e r  
P  r ii f u n g. Samtliche Zusendungen erbitten wir • aus- 
schlieBlich „A n  d i e  R e d a k t i o n  d e r  D e u t s c h e n  
B a u z e i t u n  g“, nicht an eine Person. Die Einsendung 
mufi p o r t o f r e i  erfolgen; z u r  R i i c k s e n d u n g  u n d  
f i i r  A n t w o r t  i s t  d a s  e n t s p r e c h e n d e  P o r t o  
b e i z u 1 e g e n. Anfragen von allgemeinem Interesse ,wer- 
den ira Briefkasten beantw ortet, andere Anfragen unm ittel
bar. W ir bitten, auch hier f i i r  R i i c k f r a g e n  P o r t o  
b e i z u l e g e n .  Die B eantw ortung erfolgt unentgeltlich, 
is t jedoch an den Nachweis des Bezuges der „Deutschen 
B auzeitung11 gekniipft. Eine V erpfliehtung zur B eant
w ortung konnen wir nicht ubemehmen. W e r  d i e s e  
B e d i n g u n g e n  n i c - h t  e r f t i l l t ,  h a t  u n t e r  k e i n e n  
U m s t a n d e  n e i n e  B e r i i c k s i c h t i g u n g  z u e r - 
w a r t e n .  —

Erhohung der Gebiihren fur Architekten, Ingenieure 
und G artenarchitekten. Mit R iicksicht auf die fortschreiten- 
den Teuerungsverhaltnisse sind fiir die Gebiihrenordnungen 
der Architekten, Ingenieure und G artenarchitekten vom 
„Ago11 folgende E r h o h u n g e n  a b  1. O k t o b e r  1922 
beschlossen worden:

1. S tundensatz von 200 M. auf . . . . . . .  400 M.
2. Reiseaufwand fiir den T ag  ohne Ubernachten

von 400 M. auf  ...............................  500 „
3. Reiseaufwand fiir den T ag m it tibernachten

von 600 M. a u f ........................................................  800 „
Der besondere Teuerungszuschlag fiir die besetzten 

Gebiete von 25 v. H. bleibt nach wie vor bestehen. —
Wettbewerbe.

Einen W ettbewerb zur Erlangung von Entwurfen fiir 
eine neue K omhaus-Briicke iiber die Limmat in Ziirich
eroffnet die B auverw altung der S tadt Ziirich unter den

8 M i t  d e n  e i n z e l n e n  K 1 a  s s e n d e r  B a u -  
o - e w e r k s  cl i  u l e n  s i n d  r e g e l m a B i g  E x k u r -  
s i o n e n z u u n t e r n e h  m e n. Diesem W unsch wird 
wohl an den meisten A nstalten  in gebiihrendem Umfang 
Rechnung getragen. GroBere Reisen kann  man sich durch 
FiImvorftihrungen ersparen. Es g ib t eine grofie Zahl vor- 
ziiglichstcr technischer Lehrfilme.

9. F i i r  d i e  B a u g e w e r k s c h i i l e i  i s t  e i n e  
s t a a t l i c h  u n t e r s t i i t z t e  K r a n k e n k a s s e  z u  
s c h a f f e n. Auch diesem W unsch sollte die nótige Be- 
achtung geschenkt werden.

Alles in Allem kann gesag t w erden, daB sich die 
W unsche der Schulerschaft in durchaus zulassigen Grenzen 
bewegen und dafi wohl die m eisten genugend Beriick- 
sichtigung bereits gefunden haben. Mail konnte noch 
manche andere W unsche hinzufugen, so z. B.: enge Fiih- 
lungnahm e der Schule m it der Praxis, Ausbau der Stellen- 
yerm ittelung, zeitgemaBe E rganzung der Bibliothek bei 
Ausmerzung alter Buchauflagen, die oftmals, da sie iiber- 
holte Bestimmungen beriicksichtigen, grofiten Schaden an- 
richten konnen, Y erm eidung allzu um fangreicher und zeit- 
raubender D iktate im U nterricht usw. (Wie sag t doch 
Mephisto im F aust: „Und Euch des Schreibens wohl be- 
fleiBt, ais d ik tiert Euch der heilige G eist.“)

Die Baugewerks&hiiler, insbesondere aber auch die 
ehemaligen A bsolventen, haben ein A nrecht darauf, an der 
U mgestaltung des B auschul-U nterrichtes mitzuarbeiten, ein 
A nrecht, das man ihnen nich t stre itig  machen sollte. Man 
nehme zum mindesten Stellung zu ihren Forderungen und 
fuhre einen G edanken-A ustausch herbei, um ein beide 
Teile befriedigendes Endziel zu erreichen. —

Fachleuten des K antons Zurich m it F ris t bis zum 28. Febr. 
1923. Fiir hochstens 5 Preise sind 30 000 Franken aus-
gesetzt. —

Im K rankenhaus-W ettbew erb Zeulenroda wurden statt 
des I.—III. Preises 3 gleiche Preise von je 15 000 M. ge
bildet und diese den Entw iirfen „Sonne11 der Architekten 
Wilh. W i n k l e r  und Rich. E r m i s c h  in Charlottenburg, 
„Bei der R abensleite11 des Arch. Otto B e n n m a n n  in 
Cassel und „Alte Liebe ro s te t n ich t11 von Arch. S a s s e 
in H annover verliehen. Zum A nkauf w urden empfohlen 
Entwiirfe der Arch. Ferd. K n o c l i  in D ortm und und Fritz 
W e i B  in F rank fu rt a, M. —

W ettbewerbs-VerstoB. Die Kircliengem einde der Stadt 
E. hatte  zum A ugust d. J . einen engeren W ettbew erb aus- 
geschrieben zur E rlangung  eines E ntw urfes fiir ein 
K r i e g e r - E h r e n m a l .  Dem P reisgerieht gehorten u. a. 
ein R echtsanw alt und 2 ausw artige Fachleute — darunter 
der Berliner A rchitekt B. — an. Ergebnis: Yon den 
17 eingegangenen A rbeiten w urden drei ais gleichwertig 
erach tet und preisgekrónt. Nun kom m t das Eigęnartige: 
Mit der A usarbeitung w ird n ich t einer der Preistrager 
beauftragt, sondern ein Preisriehter, Hr. B.! Meine ein- 
gereichten Arbeiten und Modelle w urden mir ohne ein 
W ort des D ankes zuriickgesandt.

Professor W7 e b e r  in F rankfu rt a. M.
(Wenn sich der V organg, wie hier geschildert, ab- 

gespielt hat, so wird sich der P re isrieh ter B. wohl zur 
Sache auBern miissen. W ir glauben einstweilen annehmen 
zu sollen, daB er das A nerbieten abgelehnt hat, da ihm die 
Grundsatze der Morał im deutschen W ettbewerbswesen be
kannt sein miissen. Die Unhoflichkeit, welche die aus- 
schreibende Stelle gegen die Teilnehm er am Wrettbewerb 
l>egangen hat, rich tet sich von selbst, Die Red.) —

C hronik
Die Volleiidung des Neubaues der Kunst-Akademie in 

Dusseldorf. In Beratungen, die vor einiger Zeit zwischen den 
preuBischen Ministern der Finanzen, des Unterriehts und der 
Stadt Dusseldorf stattgofunden haben, ist beschlossen worden, 
den begonnenen Neubau der Kunstakademie fortzusetzen und 
in 2 Jahren zu yollenden. Damit gewinnt auch die Hoffnung 
an Boden, daB die Wunsche der Stadt Dusseldorf, unter Ver- 
wemtung des alten Akademiegebaudes ein Z e n t r a l m u s e u m  
zu schaffen, in absehbarer Zeit erftillt wird. Jedenfalls haben 
die Bestiimnungen des Vert,rages voni Jahre 1912 in dieser Be- 
ziehung keine Anderung erfahren. Das Bauprogramm ist zur 
w sparnis von Kosten wesentlich eingeschrankt worden. Immer- 
rnn wird nach Durchfiihrung des neuen Planes Dusseldorf eine 
Kunstakademie erhalten, die trotz aller durch die Not der Zeit 
gebotenen Linschrankungen allen Anforderungen einer entwick- 
lungsfahigen Kunst entspricht. —
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