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(SchluB aus No. 88. Hierzu die Abbildung S. 501.)

Das AuBere des Gebaudes ist im oberen Teil in 
seinen alten schonen Architekturformen sorgfaltig be- 
lassen worden. Dabei zeigte es sich, daB die urspriing- 
lich angetragenen Frucht- und Laubgehange in friiherer 
Zeit bei Ausfiihrung von Ausbesserungsarbeiten in 
ZinkguB nachgebildet und erganzt worden waren. Der 
Sockel des Gebaudes ist mit Beuchaer Diorit verblendet 
und die Quaderungen bis zum Gurtgesims sind aus 
Griinden der Sparsamkeit mit Kunstputz, der dem 
Werkstein tauschend ahnlich ist, versehen worden. Nur 
zu den Quadern der Eckarmierung, den Widerlags- 
steinen der Bogen und den Geriisten der Garderobe- 
Fenster ist Postaer Sandstein verwendet worden. Die 
alte Attika auf dem Dach war derart verwittert und 
zerstort, daB sie yollstandig in Postaer Sandstein er- 
neuert werden muBte. Die Formen der bekronenden 
Aufsatze waren an den noch vorhandenen verwitterten 
Bruchstiicken festzustellen. Weil sie herabzusturzen 
drohten, muBten die verwitterten Reste der Eckstand- 
bilder bereits vor Jahren herabgeholt werden; bereits 
zu jener Zeit aber sind genaue Abgiisse und Modelle 
davon hergestellt worden, nach denen die neuen Figuren 
unter Yerwendung des besten Postaer Sandsteins an-

ie F r e i t r e p p e n -  A n l a g e  
nach dem Yortragssaal im Ober
geschoB ist in der gleichen An- 
ordnung, wie diese bei dem ur- 
spriinglichen Neubau ausgefiihrt 
worden war, wieder hergestellt 
worden. Sie hat im Fali einer 
Gefahr ais Notausgang fiir den 
Saal zu dienen. Ais Materiał
der Freitreppen - Anlage wurde 

Beuchaer Diorit fiir den Sockel, und zu den Stufen und
allen iibrigen Ansichtsflachen Postaer Sandstein ver-
wendet. Unter dem oberen Podest sind in der Mittel- 
achse der Eingang mit Vorraum zur Garderobe, an der 
Ostseite ein Herren-Abort und an der Westseite ein 
Damen-Abort, sowie der Eingang zum Kesselhaus ein- 
gebaut worden. Der freibleibende Raum vor der Frei- 
treppe, den vor Beginn des Umbaues der ein GeschoB 
hohe Vorbau bedeckte, ist genau der friiheren An- 
ordnung entsprechend mit einer Balustradę umgeben 
worden mit je einem Eingang an der Ost- und an der 
^estseite. Dieser Vorplatz ist um eine Stufe iiber den 
1'uBweg erhoht worden.
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gefertig t w orden  sind . Die A ufstellung der S tandbilder 
ist der friiheren  A nordnung e h tsp re c h e n d  erfolgt, und 
zwar haben  auf d e r E cke n ach  Siidw est Apollo, nach 
Stidost Merkur, n a c h  N ordost Y enus, u n d  endlich nach 
N ordw est M inerva ih ren  P la tz  gefunden .

Die W iederherstellung des G ebaudes und de* 
T reppenanbaues m it dem  Y orplatz und der Umbau der 
Laden im ErdgeschoB w aren  am  28. Septem ber 1907 voll-

standig  beendet, Die F ertigstellung des inneren Aus- 
baues im V ortragssaal nahm  infolge der sehr griind- 
lichen und zeitraubenden A rbeiten an der Decke noch 
ein weiteres Ja h r  in Anspruch.

Am 12. Novem ber 1908 wurde der Saal zum ersten 
Mai w ieder in Benutzung genom men; es w urde der
V. D eutsche Arbeitsnachweis-KongreB in Leipzig darin 
abgehalten. —

Richard Saran.
(N achtragliches zu seinem 70. Geburtstag.) 

Yon Dr. A l b e r t  H o f m a n n .
s ist ein C liarakterbild von besonderem Ge- 
prage, dessen wir aus dem menschliclien 
AnlaB alles W erdens und V ergehens an dieser 
Stelle gedenken miissen. Das Cliarakterbild 
eines A rchitekten und doch in erster Linie des

__ M e n s c h e n  im A rchitekten , wie es sich im
Lauf von siebcn Jah rzehn ten  gebildet hat und in allen 
seinen guten E igenschaften zuriickstrahlt auf seine Um
gebung. um sic te ilhaftig  werden zu lassen an dem reichen 
Kapitał an Giite und M enschenfreundldchkeit, das der 
Schopfer in dieses Menschenleben versenkt hat. W enn 
wir also heute einem Menschen. einem einfaehen, schlichten 
Menschen im Sinne des M atthias C laudius huldigen, so 
tmi wir es ais Glied einer Gemeinschaft, die von Freundes- 
gefiihlen erfiillt ist und in w elcher der Jub ilar den W ider- 
sehein der W eit. die in ihm lebt. erblickt, so, wie es das 
sehone W ort des T orquato  Tasso sagt: „W er nicht die 
\\’(>lt in seinen Freunden sieht. verdient nicht, dafi die W eit 
\<>n ihm erfahre.u Und von R ichard Saran soli die W eit 
;tus AnlaB seines Jubelfestes erfahren. von ihm. der sich 
immer gem in den S chatten  gestellt, von ihm, der in der 
stille des A rbeitsgem aches. abseits ro n i lauten Larm des 
Marktes, sein altruistisches Lebensw erk vollbracht hat und 
noch taglich vollbringt.

Richard Saran ist, wenn wir nicht irren, aus einem 
rfnrrhaus hervorgegangen. Das erklSrt Vieles, wenn nicht 
Alles in seinem C harakterbild  und in seinem W esen. Denn 
das protestantische P farrhaus, wie es uns in seinen Pfarr- 
lierrn wie Eduard Morike verkorpert ist, die P farrhauser 
in Keinfeld, aus dem M atthias Claudius hervorgegangen 
ist. in K leversulzbach w aren ste ts der Hort scfclichtester 
Volkstiimlichkeit, freien, unm ittelbaren Gefiihlslebens und 
tiefer Innerlichkeit. m it welchen E igenschaften sie einen 
^timmungsgehalt um sich verbreiteten . der von der Um
gebung gem  aufgenom men w urde, der aber vor Allem die 
;ms ihm hervorgegangenen Mitglieder erfiillte. W ir haben 
dieses selbe Haus in der K unst Ludw ig R i c h t  e r s . 
dieses Haus. das man im w ahrsten Sinn des W ortes da? 
deutsche Haus. den H ort der deutschen Familie nennen 
kann; ein Haus, das' rie lle ich t ann w ar an materiellen 
Giitern. dafiir aber umso reicher an inneren G liicksgiitern: 
ein Haus, in dem man lebte, aber auch erlebte; ein Haus 
mit der schlichtesten und einfachsten Lebenskunst. die 
lediglich in dem natiirlichen B estreben bestand, alles im 
Leben mit einer w undervollen Beseelung' und mit einer 
lichten V erklarung zu iibergieBen. Ein solches Haus. in 
dem Heimatliebe und H eim atsinn ais liebliche Pflanzen aus 
dem Boden spriefien, is t der ruhende Pol in der lahm enden 
Unrast unserer Tage. is t das stille Gliick in der Armselig- 
keit unserer Zeit. In einem solchen Haus keim en Giite 
und M enschenfreundlichkeit und iibertragen sich auf die, 
die aus ihm hervor gegangen sind.

In einem P farrhaus in M a g d e b u r g  w urde Richard 
Saran am 3. O ktober des Jah res  1852 geboren. Er ver- 
lehte seine Jugend  in M agdeburg und  besuchte dort 
das Dom-Gymnasium bis zum Abiturium . Ais er vor die 
Wahl eines Berufes gestellt w ar. entschied  er sieli fiir die 
Raukunst, die er in Berlin an der B auakadem ie studierte. 
Bas sogenannte B auelevenjahr aber sali ihn w ieder in 
Magdeburg, wo er beim Bau des E m pfangsgebaudes des 
Zentralbahnhofes ta tig  w ar. Nach B eendigung der Studien- 
7'“if. Anfang Jan u a r 1876. m achte er die Baiifuhrerpriifung. 
N'ach bestandener ers te r S taa tsp ru fung  w ar S aran zunachst 
eine Zeitlang im H ochbaubiiro der S tad t Berlin ta tig . Die 
i'rste selbstandige A ufgabe bot sich ihm in dem E ntw urf 
nnd der Ausfiihrung einer groBeren gew olbten K irche in 
1 'schersleben a. d. Bode, ais A nbau an ein altes, ehrwiirdigcs 
Tiirmepaar, das erhalten bleiben sollte. Hier w ar Saran 
ganz auf die eigene K raft und die jungę E rfahrung  ge
stellt. Es war ein hartes Miihen. das aber auch reichen 
Lohn fand. In dieser Z eit begriindete er auch sein erstes 
eigenes Heim und verlebte in ihm schóne Jah re .

Nach A blegung der P riifung  ais R egierungsbaum eister 
tra t er im A nfang der ach tz iger Ja h re  in den preuBischen

Staatsdienst, und wiederum war es die V aterstad t Magde
burg, in die er ais H ilfsarbeiter bei der Regierung zuriick- 
kehrte. Aber schon bald muBte er wieder in die Frem de 
ziehen und verbrachte die beiden folgenden Jah re  in 
gleicher E igenschaft in Minden. In  diesen Stellungen fand 
er eine vielseitige und in m ancher Beziehung auch an- 
regende T atigkeit, die sicher nicht ohne W ert fiir seine 
ganze spatere Entw icklung geblieben ist. Aber sie voll- 
zog sich nicht in der Richtung, die er sich wohl bei der 
Wahl des Berufes ais Baukiinstler e inst erhofft hatte. Doch 
gab es auch hier Lichtblicke. In freundschaftlicher Zusani- 
m enarbeit m it Emil J  a h n in M agdeburg iibernahm er den 
Ausbau und ersten  E rw eiterungsbau des alten R athauses 
in Aschersleben, und in manchen gemeinsam bearbeiteten 
W ettbewerbs-Aufgaben winkten ihnen freundliche Erfolge, 
wie beim Entw urf fiir den Hasselbach-Brunnen in Magde
burg.

Am SchluB der achtziger Jah re  wurde der Jub ilar von 
der Arbeit am griinen Tisch erlfist. Von 1889—1896 stand 
er ais K reisbauinspektor dem koniglichen H ochbauam t in 
W olm irstedt bei M agdeburg vor, zu dem damals auch die 
Bauverw altung 'des ausgedehnten Besitzes der vorm aligen 
K loster Berge und Unser lieben F rauen in M agdeburg ge- 
horte. In dieser T atigkeit fand er die ihm so willkommene 
engste-B eriihrung m it Land und Leuten, die umso enger 
war, ais von der vorgesetzten Behorde dam als technische 
Hilfskrafte nur sparsam zugeteilt wurden. In diese Zeit 
fielen auch die schonen und anregenden W iederherstellungs- 
A rbeiten am N eustadter Tor in Tangerm iinde, zu denen 
ihm jedoch Hilfe in G estalt eines eifrigen Regierungs- 

. Baufiihrers gew ahrt wurde. GroBe M onum entalbauten ent- 
•stammten jener Zeit nicht, aber eine nicht geringe Zahl von 
kleineren Kirchen, Pfarrhausern  und ahnlichen Bauwerken 
boten doch dankbare Arbeit, nicht minder die Bauten fiir 
die ausgedehnten und w ertvollen Staatsdom anen. Daneben 
waren Bauten, welche von K irchenpatronen und Gemeinden 
dem K reisbauinspektor vertrauensvoll iibertragen wurden. 
von besonderem Reiz, wie die hiibsche kleine K irche in 
W ittenm oor. Die Zeiten und das Verhaltnis der Baube- 
am ten zu den P rivatarchitekten  waren damals noch andere 
ais heute. Dennoch ist es auch heute noch die A n
sicht des Jub ilares: ..Dieses Quells der Erfrischung, unge- 
trtibt durch blaue und rotę Tinte, sollte jeder Ortsbau- 
beamte sich erfreuen durfen. auch wenn er es sonst ais 
seine Ehrenpflicht ansieht, den P rivatkollegen keinen ge- 
werbsmiiBigen W ettbew erb zu bereiten.“ Darin darf man 
Saran wohl zustimmen.

D ieV ersetzung Sarans ais Regderungs- und B aurat nach 
K onigsberg in PreuBen im Jah r 1896 fiihrte diesen in eine 
ganz neue W eit mit groBen Eindriicken und reiehem W ir
ken. sodaB er es bedauerte, ais ihm nach 5 Jah ren  eine 
viel begehrte Stelle in W iesbaden iibertragen wurde. Nicht 
geringer aber w ar der Abschiedsschmerz, ais er nach w ei
teren 5 Jah ren  von W iesbaden in das Ministerium der 
offentlichen Arbeiten in Berlin berufen wurde. H ier fiel 
ihm das D ezernat iiber die R egierungsgebaude zu und 
daneben waren ihm die Personal-A ngelegenheiten der Hocli- 
bau-Beam ten anvertrau t. DaB hierzu auch die Bau-Ange- 
legenheiten des A usw artigen Amtes in Berlin sich ge- 
sellten. w ar obne Zweifel eine A uszeichnung und muBte 
Saran umso mehr Freude bereiten, ais er schon vorher durch 
wiederholte Reisen nach Ttalien. K onstantinopel und RuB- 
land den Blick zu weiten sich bestrebt hatte. Eine noch 
groBere Freude hatte  es ihm sein konnen, ais hierzu noch 
das R eferat iiber die Bauten der koniglichen T heater und 
Museen tra t. Aber dieses R eferat b rachte ihm dornen- 
volle Stunden. N icht ais ob er betriib t gewesen w are uber 
die Vergrofierung des ohnehin schon reichlich groBen 
Pflichtenkreises. Aber die auch in dieser Zeitschrift mehr- 
fach beriihrten G egensatze zwischen dem koniglichen Bau- 
herrn. dem Ministerium der offentlichen A rbeiten, den auf 
die M itwirkung bei d er A usfuhrung dieser M onum ental
bauten A nspruch erhebenden P rivatarch itek ten  und  den 
Treibereien einer bestim m ten Stelle m achten diesen Teil
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der T atigkeit zu einer wenig erfreulichen, und nur dem 
gutigeu C harakter des Ministerial-Referenten w ar es zu 
verdanken, daB die Angelegenheit nicht in eine sachliche 
und personliche K atastrophe ausartete. Es waren Bticner 
dariiber zu schreiben. was hier iiber und unter der Erde, 
toils bildlich, teils wirklich genommen. vorging.

Wer, wie unser Jubilar, auf eine so lange Amtszeit 
ais Regierungs-Mitglied und Ministerialrat zurtickblicken 
kann, wird gleichwohl verhaltnismaBig wenig W erke auf 
seinem W eg finden, die er ganz ais sein Eigen betrachten 
karni. Das liegt in der eigentumlichen, kollegialen Zu- 
sammenarbeit, die in den Ministerien iiblich ist und schon 
haufig Gegenstand der E rorterung war, denn im Interesse 
personlicher K unstiibung ist diese Art der Arbeit nicht 
gelegen. Von Saran selbst stammen eine Anzahl Entwiirfe, 
unter ihnen der zur katholischeu Kirche in Hćichst am
Main; zu einigen Regierungs-Gebauden, wie denen zu
Allensteiu, Arolsen und anderen. Aber auch bei diesen
muB die eigene Freude am W erk haufig genug geteilt 
werden mit den Faehgenossen. die es vortrefflich durch- 
zufiihren verstaiiden haben. Den leitenden Baubeamten der 
Ministerien ist es selten beschieden, mit einem W erk an 
die Offentlichkeit treten zu konnen, das nur e i n e n  
Ktinstlernamen zu tragen bereclitigt ist, wie es in den
meisten Fiillen beim Maler, beim Bildhauer der Fali ist. 
obwohl auch hier Zusammenarbeit nicht selten ist. Man 
erinnere sich an W erke von Van Dyck mit Franz Snyders, 
Andrea Yerrocchio mit Lionardo da Yinci, Peter Paul 
Rubens mit Snyders, Seghers und Jan  Brueghel, Yan der 
Heijden mit Adriaen van de Yelde usw. In der iiber- 
wiegenden Mehrzahl der Falle gilt es, mit der eigenen 
Person hinter das W erk zuriick zu treten, die Sache zu 
fordem und die ausfiihrenden Faehgenossen dabei anzu- 
regen, zu beraten und zu stiitzen, ohne ihnen aber dabei 
die SelbstS.ndigkeit und Schaffensfreudigkeit zu schmalern.

Das war im W esentlichen auch die pflichtgemaBe Haltung 
des Jubilares gegeniiber den zu verw irklichenden Bau- 
werken Hier galt es im Interesse der Sache haufig genug zu 
resignieren und fiir den Lorbeer des schaffenden, auf eigenen 
Rulun bedachten K iinstlers das BewuBtsein einzutauschen. 
zur Losung manchen baulichen Problem s beigetragen und 
der Losung den besten W eg gewiesen zu haben. In dieser 
Weise vollzog sich auch seine T atigkeit fur den Wieder- 
a uf bau in OstpreuBen. Ihm ist es hauptsachlich mit zu 
danken, daB der fiir den planmaBigen W iederaufbau zweck- 
miiBigste, der E igenart des Landes und seiner Bewohncr 
am besten entsprechende W eg gefunden wurde. In ahn- 
lichem Sinn hat er auch stets im preuBischen Ober- 
Priifungsam t und in den zahlreichen ihm anvertrauten 
Ehrenam tern zu w irken gesucht.. Das gilt namentlich fiir 
seinen Yorsitz im „Yerband D eutscher Architekten- und 
Ingenieur-Vereine“ und im „A rchitekten-V erein“ zu Berlin. 
Der Verband hat diese verm ittelnde T atigkeit anerkannt 
durch Ernennung zum E h r e n m i t g l i e d .  Nicht ver- 
gessen sei auch die ausgleichende. weil aus tiefstem Yer- 
stiindnis der Lage komm ende Rolle, die Saran in den 
Gegensatzen zwischen P rivatarch itek ten  und Baubeamten 
spielte, der S tandpunkt des „suum cuique“, den er in diesen 
Kampfen stets einnahm.

Im Cbrigen ist auch seine p rivate  Lebensbahn wie 
die vieler A nderer in diesen sehweren Zeiten iiber Hohen 
und durch Tiefen gegangen; das Schicksal raubte ihm 
zweimal die Gattin, der K rieg einen hoffnungsvollen Sohn. 
So geht er rereinsam t seinen ferneren Lebensweg, jedoch 
mit der ruhigen Zuversicht des Philosophen, der sich in 
die Dinge zu finden weiB und in optimistisehem Gefiihls- 
drang den sehweren Ereignissen bisweilen auch eine 
frenndliche Seite abzugewinnen sucht. Es ist das stille 
Gliick resignierender Hoffnung, das wie ein Abendrot 
seinen Lehensabend um strahlt. —

V erm ischtes.
Vom schweizerischen Wohnungswesen. Wie anderswo, 

so machte sich auch in der Schweiz, etw a vom Jahre 1917 
ab, ein empfindlicher W ohnungsmangel geltend. Durch 
starkę staatliche und kommunale U nterstiitzung der ge- 
meinniitzigen Bauvereine, sodann durch eigenen Woli- 
nungsbau der Gemeinden, namentlich Ziirichs, suchte man 
dem Mangel abzuhelfen. Der Erfolg w ar maBig, die Miet- 
preise stiegen stark. D arauf setzten in einzelnen Stad ten. 
so in Ziirich und Basel, die Festsetzung von Hochstmieten 
und eine gewisse Zwangsbewirtschaftung des Mietwesens 
ein. Nach deutschem Vorbild, wenn auch weniger scharf. 
Aber der so stark  ausgepragte Freiheitssinn des Schweizer 
Burgers widersetzte sich dem Zwang. Das Ergebnis des 
letzteren war nicht ermutigend. Der W ohnungsmangel 
wuchs. Hochstmieten und Zwangswirtschaft wurden als- 
bafld a u f g e g e b e n .  Die Mietpreise stiegen aufs neue, aber
— zugleich schwand der W ohnungsm angel allmahlich, weil 
Mitt'elstand und Arbeiter sich im W ohnraum einschrankten.

H e u t e  b e s t e h t  k e i n e  W o h n u n g s n o t  m e h r .  
Die Mietpreise sind erheblich gefallen, ja  stellenweise so 
stark, daB, abgesehen von kommunalem W ohnungsbau, 
der hier und da noch ausgeiibt wird, die Bautatigkeit fast 
vollig ruht. Die Baukosten betragen etw a das 1 %fache der 
Vorkriegszeit, sie wurden durch die Mieteinnahmen nicht 
verzinst werden. Bestehende W ohnhauser aller A rt sind 
iiberall billig zu kaufen. —

W ir yermogen diese Mitteilungen, die uns von privater, 
vielleicht interessierter Seite zugehen, nicht auf ihren W ert 
zu priifen und geben sie deshalb unter allem Vorbehalt. 
Berichtigungen aus schweizerischen Fachkreisen wurden 
uns willkommen sein. Zwar leidet die Schweiz unter keinem 
Y alutasturz. Auch sind in anderer Hinsicht die dortigen 
Verhaltnisse von denen in Deutschland recht verschieden. 
Dennoch durfte die vorstehende D arstellung, wenn sie im 
Allgemeinen zutreffend ist, unseren Regierungen AnlaB 
bieten, wiederholt ernstlich zu erwagen. ob unsere Woh- 
nungspolitik a u f  d e m  r i c h t i g e n W e g  sich befi-ndet.

Die Stelle eines stadtischen Oberbaurates in Niirnberg 
ais Leiter einer H auptabteilung des stadtischen Hochbau- 
amtes wird mit Bewerbungsfrist bis zum 20. November 1922 
fiir Bewerber ausgeschrieben, die neben allgemeinen bau- 
technisehen Erfahrungen und K enntnissen in der Verwal- 
tungspraxis namentlich k u n s t l e r i s c h e  Befahigung. 
sowie W o h l v e r t r a u t h e i t m i t d e n G r u n d s a t z e n  
d e r  D e n k m a l p f l e g e  u n d  d e s  H e i m a t s c h u t z e s  
liesitzen. Das ist zu begriiBen, dam it immer starkerer 
W iderstand den Bestrebungen entgegengesetzt werden kann. 
die zugunsten m aterieller Gewinne oder Interessen das 
einzigartige Bild der von den Mauern umschlossenen alten 
S tadt zu beintrachtigen sich nicht scheuen, wie es noch 
jiingst mit der Anlage einer StraBenbahn durch den

schonsten Teil der S tadt m it D urchbrechung des Burg- 
berges geplant war. Die E ntlohnung der Stelle erfolgt nach 
Gruppe XII. O itsklasse A der staatlichen Beamtenbesol- 
dungs-Ordnung.

Eine Ausstellung des staatlichen Bauhauses in Weimar, 
dieser viel angefoclitenen K unststa tte  in der S tadt Goetho. 
soli den Tageszeitungen zufolge im Ju n i des kommenden 
Jah res stattfinden und die bisher in der Stille geleistete 
A rbeit in einer sorgfaltig vorbereiteten  Gesamtschau der 
Offentlichkeit yorfiihren. An der A usstellung werden sieli 
alle einzelnen K iinstler und sam tliche W erkstatten des 
Bauhauses nach umfassendem , einheitlichem  Plan beteiligen. 
um den G rundgedanken des staatlichen Bauhauses: „Zu- 
sam m enfassung aller bildnerischen T atigkeit unter der Fiili- 
rung der B aukunst11 sinnfallig zur E rscheinung zu bringen. 
Es wird dann Gelegenheit sein, iiber die Berechtigung und 
die Ziele dieser A nstalt, die eine E inrichtung mit guten 
Cberlieferungen abloste, zu sprechen und zu urteilen. — 

W ettbew erbe.
Im Plakat Wettbewerb der Wiener Messe hat das Preis 

gericht, das aus den Hrn. O berbaurat Professor Josef H o f f 
ni a n n . R egierungsrat P rofessor Rud. L a  r i s c h , Pro 
i i ssor Bertold T, ii f f 1 e r . A rchitekt R obert O e r 1 e y . Bau 
rat E rnst S c h i f f e r e r  und A rchitekt Professor Karl 
W i t z ni a n n bestand, die E ntscheidung iiber die einge- 
laufenen Entwiirfe gefallt. Es w urden zuerkannt: Der
l. Preis im Betraar von 1 000 000 K. dem Entw urf „Hoch 
bau" der A rchitekten Y ik tor W e i x 1 e r und Fritz J u d t -  
m a n n ;  der II. Preis im Bet rag von 750000 K. dem Ent 
wurf ,.Hegenbogen“ von Paul K i r n i g ;  der III. Preis im 
B etrag von 500 000 K. dem E ntw urf „Philister“ von Elli 
■I a n k a , sam tlich in W ien. —

Bei einem offentlichen Wettbewerb fiir ein Krankenhaus 
der Stadt „Bad 01desloe“ in Holstein wurde dem Entwurf 
der A rchitekten M o h r und W c i d n e  r in Charlottenburg 
der 1. Preis zuerkannt und die w eitere B earbeitung in ihre 
Hande gelegt. —

Bei einem Ideen-Wettbewerb fiir ein Mittelstands-Sana- 
torium in Prag wurde folgende Preisverteilung yorgenoiii 
men: Entw urf des A rchitekten Fr. M a t  e j  i c e k  in Prag 
den 1. Preis: E ntw urf des B aurates A lfred K e l l e r  in Wien 
den 11. Preis; Entw urf der A rchitekten M o h r  und W e i d  
n e r  in B erlin-Charlottenburg den Ul. Preis; Entw urf des 
A rchitekten H ans S c h i m i t  z e k in W ien den IV. Preis: 
Kntwurf des A rchitekten Mat. S c h n e i b e r g  in Prag den 
\ . Preis. —

w, i ," halt;i )1r, l ;,nlbau des Alten Rathauses und der AltenB6rśe 
bewerbe'^- — Richard Saran. — Vermischtes. — Wett-

Kiir ?!F  Deutschen Bauzeitung, G. in. b. H. in Berlin.
w  d - verantwortlich: A l b e r t  I l o f  m a n n  in Berlin.
W. B U x e n ' ’
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