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Skizzen, d ie  nach  T au scn d en  zahlen  und  ne 
schaftlichen  (S. 543) un d  fig iirlichen  D ar

s muB im m er w ieder la u t ausge- 
sp ro ćh en  w erd en , (laB k e ine  Zeit 
a is  w ie d iese  so a rm e Z eit F rie d 
rich  W ilhelm s IV. tro tz  d e r poli- 
tischen U nruhen  un d  fo r tg e se tz ten  
G aru n g en  u n d  in n e ren  K am pfe 
so v iel W e r tro l le s  fiir d ie  K unst- 
E n tw ic k lu n g  P reuB ens g e ta n  lv.it. 
u nd  daB re ich e  L au d e r gegen  
das. w as h ie r in den  k au m  

20 Jahren geleistet w o rd en  is t, w eit zu riick  stehen . 
Stiller, der eine A u fste llu n g  d e r au s S ta a tsm itte ln  oder 
nut denselben ausgefiihrten B au ten  d e r Zahl nach  
zusammengeslfellt hat, n e n n t d ie  B a u ta tig k e it de* 
Staates unter der R eg ie ru n g  des K on igs eine ,.b e i - 
s p i ę l i  o s e “. Nur um  E in ig es anzu fiih ren , seien or- 
wahnt: 300 Neu- und E rw e ite ru n g sb a u te n  von  K irchen . 
600 Pfarrhauser, 1900 L a n d sc h u lh a u se r , m eh rere  h u n 
dert Forsthauser. 16 G y m n aslen  u n d  R ea lsch u len . Die 
Eisenbahnen verm ehrten sich  vo n  9'A  M eilen au f 768; 
die Chausseen von 1500 M eilen a u f  3450. Y on B riicken  
sind zu nennen: die  W eichse l-, d ie N o g a t-  u nd  die 
Rhein-Briicke.

S e i n e  i h m  e i g e n t i i m  l i c h e  s e l b s t -  
^ c l i o p f e r i s c h e  B a u t a t i g k e i t  a b e r  be- 
s c h r a n k t e  s i c h  m i t  g e r i n g e n  A u s -  
>i a h m e n  a u f  B e r l i n  u n d  P o t s d a m .  H ier 
mussen w ir ihn au fsu ch en , z u n a c h s t v o r A llem  in seinen

>en land;- 
■tellungen

der gTofien M ehrzahl n ach  a rc h ite k to n isc h  sind . A us 
ihnen lernen  w ir den fiirs tlichen  A rch itek ten  k ennen . 
H ier be lauschen  w ir ihn  in se iner k u n stle risch en  A rbeit, 
in seinem  Suchen nach  dem , w as er e rre ichen  w ollte . 
und  sp iiren  ihm  die Miihe au f dem  Weg. d ah in  an , die 
au ch  in d er ge legen tlich  beigesch riebenen  B em erk u n g : 
„d as seind  schw ere  n o th e n " , e inen tre ffe n d e n  A u sd ru ck  
fin d e t, —  w ie w ir ja  A lle d iesen  E n tw urfsschw eiB  
k en n en . Sie s in d  eine F u n d g ru b e  o rig in e lls te r k iin s t- 
le rische r G edanken , die sich neben  id ea len  E n tw iirfen , 
R em in iscenzęn  d er R eisen , n am en tlich  d er ita lien ischen  
und  h is to rischen  B auw erke  —  zum  groB en u n d  w ert-  
vo lls ten  T eil au f die v on  ihm  ftir B erlin  un d  P o tsd am  
g ep lan ten  u nd  zu r A u sfiih ru n g  gekom m enen  B au ten  
beziehen. Z eichnungen  m it B le is tift u nd  F ed e r, n eben  
R o ts tif t u n d  K reide , le ich th in  o ft in  w en ig en  S trich en  
zu r D a rs te llu n g  g eb rach t, e rzah len  sie doch  so v iel. D ie 
fig iirlichen  bew eisen  eine  h e rv o rrag en d e  B eg abung  fiir 
C om position  u n d  zeigen eine  so p rach tv o lle  W ied e rg ab e  
in S te llung , H a ltu n g , B ew egung  u n d  F a lte n w u rf, da?) 
m an v e rf iih r t w erd en  k an n , sie fiir w e rtv o lle r  zu h a lten , 
a is ih re  vollende<te A u sfiih ru n g  sie m ach en  k o n n te .

D ie lan d sch a ftlich en  Z eichnungen  sin d  fre ie  E rfin - 
du n g en  vo ll P h a n ta s ie  im d a n m u tig e r  S ch o n h e it; sie 
schw elgen  in  siid ita lien ischen  E rin n e ru n g e n , ste llen  
L a n d h a u se r  dar, au f h oher M eeresk iiste  ge legen , m it
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w eitem  Blick uber die W asserflache  u n d  au f die davor 
ge lag e rten  Inseln , dereń  Um rifilinien die d e r Inseln  des 
G olfes von  N eapel w iedergeben , und  auch  die re ich  m it 
B auw erken  a lle r A rt be leb te  L an d sch a ft, im  V order- 
g ru n d  eine T errasse  oder e ine B aum anlage , auf oder an  
der reizvolle F iguren-G ruppen  den stillen  behag lichen  
LebensgenuB  in schoner U m gebung versinnbild lichen .

D iese B la tte r du rchziehen  w ie ein ro te r  la d e n  
D arste llungen  von ju n g en  S o lda ten  in  d er v on  dem  
K on ig  neu  geschaffenen U niform , dem  geschm ackvo llen

Die Skizzen, 
zum  groB en T eil

H a n d z e i c h n u n g e n . F r i e d r i c h  W i 1 h e 1 m s IV. f i ir e i n  L u s t s c h l o B  
auf  d e m P f i n g s t b e r g  be i  P o t s d a m .

(X11 r zum Teil oder nicht ausgefiihrt)

und  zw eckm iiBigen W affen rock  u n d  der dam als so 
v iel geschm ahten  „P ick e lh au b e“ , a is die m itte la lte rlick e  
E rfin d u n g  kon ig licher R o m an tik . E r zeichnete  auch  
S o lda ten  in  d er vollen neuen  A usriis tung , w elche das 
b isher iibliche tiber d ie  B ru s t g ek reu z te  einengende 
R iem enw erk  bese itig te . F ried rich  W ilhelm  IV . w ar ein 
gan z  m oderner M ensch se iner Z eit u a d  s tan d  w ie nur 
e in e r auf d er H ohe d e r B ildung  derse lben . Ihn , w ie 
es noch je tz t oft gesch ieh t, einen llo m a n tik e r  zu 
nennen , is t n ich t zu tre ffend ; jedenfa lls  is t d iese Be- 
ze ichnung  m it H inb lick  au f seine kun stle risch en  L eistun- 
gen  g eradezu  faLsch. D as bew eist ohne W eitereg die 
S te in sp rach e  se iner B auten .

die e r uns h in ie ria ssen  ha t, riihren  
au s  d er K ro n p rin zen ze it h er, wo ihm

die S ta a tsg e sc h a fte  n och  gen iigend  M uiie lielłen, sich 
so lcher T a tig k e it h in zu g eb en ; v ie le  w u rd en  gelegentlich  
g e fe r tig t au f P ap ie r , w ie es d e r Z ufall u ud  A ugenblick  
gaben , au f M eldungen , T ag e so rd n u n g e n  u n d  S itzungen, 
V ortragsansag(en, se lb s t au f B riefe .i u n d  Briefuin-
schlagen. .

Bei w ied e rh o lte r D u rch sich t, d e r  m an  sich immer 
w ieder g e m  u n t Tzieht, w eil sie s te ts  von  N euem  An- 

reg en d es u nd  O rig inelles darb ieten , 
e n ts te h t un w illk u rlich  d e r W unsch, 
ihn , lo sg e lo st von  se inen  zw ingenden 
P flich ten , n u r im  B eruf kunstlerischer 
B e ta tig u n g  zu w issen  u n d  das Be- 
d au e rn , daB er n eb en b e i K on ig  sein 
m uB te, denn  d a s  K on igsein  zw ang 
ihn. in den  k a rg  zugem essenen  MuBe- 
s tu n d en  n u r in  Sk izzen  un d  m ehr oder 
w en iger fliich tigen  Z e ichnungen  seinem 
k iin s tle risch en  S ch affen sd ran g  nachzu- 
geben . U nd d och  is t  an d e re rse its  wie
d er ' se in e r H e rrsch e rs te llu n g  und  der 
d a m it v e rb u n d en en  M achtfu lle  zu ver- 
d a n k e n , daB er m it H ilfe begabte r 
K u n s tle r  so W e rtv o lle s  schaffen lassen 
k o n n te , an  dem  w ir uns h eu te  er- 
freuen . A u g u s t S t  li 1 e r  , Ludwig 
P e r s i u s ,  H e s s e ,  A lb ert S c h a -  
d o w , F.  von  A r  n i m  , H a e b e r -  
] i n , gen. B elan i, u n d  S t  r  a c k  w aren 
seine A rch itek ten .

D ie B liitte r s in d  b in  u n d  w ieder 
d a tie r t u n d  m it U n te rsc h rif t versehen, 
am  h au fig s ten  is t ein B u ttfisch  m it dem 
N a m e n sz u g F W a u f dem  flachen  K orper. 
B u tt w u rd e  d er K ro n p rin z  in freier . 
1 'ihersetzung  v on  D auph in  in  der 
F am ilie  g e n a n n t. au ch  m ag  seine 
k u rze , zu r S ta rk ę  ne igende  F ig u r dazu 
b e ig e trag en  h ab en . O der es la u te t die 
U n te rsch rif t ,.F . S iam house  A rch itek t11 

oder „ A rc h ite tto  Federigo 
S ia jnese“ o d e r „F ritz  Siam 
B u tt“ . C h a rlo tten h o f n an n te  er 
sein S iam , v ie lle ich t scherzhaft 
m it B ezug  u n d  im  G egensatz 
zu dem  in  n a c h s te r  N achbar- 

j s c h a f t ge leg en en  ,.sineschischen“ 
T ee liau s F rie d ric h s  des G ro
Ben, d ie se r M aro tte  des groBen 

^  K on igs, d er es sein  A ffenhaus 
n a n n te  — u n d  sich  n a n n te  er ais 
den  A rc h ite k te n  von  H aus Siam:
F . S iam house  o d e r Federigo 

’ S iam ese in  dem  S tolz, den er 
iiber d iese  se ine  e rs te  Bau-A us- 
f i ih ru n g  fiih lte  u n d  w ohl auch 
fiih len  k o n n te .

E in e r  d er E n tw u rfe  des 
L ag ep lan s  fiir d ie  B ebauung  des 
L u s tg a r te n s  in  B erlin  tr a g t  die 
U n te rsch rif t: „Som m ernachts-
tra u m  im  L u s tg a r te n “ . Sommer- 
n a c h ts tra u m e  n a n n te  er uber- 
h a u p t d ie  B au -E n tw u rfe , dereń 

\  e rw irk lich u n g  er se lb s t fu r  au sg esch lo ssen  oder doch 
fu r zw eife lhaft h ielt, m it d en en  sich  a b e r zu beschafti- 
gen  seine F re u d e  w ar —  a u c h  desha lb , „w eil“ , wie er 
sch e rz h a ft sag te , „sie  n ich ts  k o s te te n “ . M ehrfach 
kom m en auch  U n te rsch rif ten  in  d e u tsc h e r  S prache, je 
doch in S an sk ritze ich en  g esch rieb en , vo r.

D ie E n tw u rfe  F rie d ric h  W ilhelm s fiir Berlin 
m ehrten  sich, se it e r in  d e r  L an d esh au p b s tad t W ohnung 
genom m en h a tte . W en n  e r in  B erlm  w eilte , so w ohnte 
d e r  K ronp rinz  im  ScliloB u n d  se it dem  J a h r  1815 in 
den ehem aligen  K am m ern  F rie d ric h s  des GroBen. Es 
" :u 'iS/11 leb b a fte r  W u n sch  gew esen , g e rad e  diese 

zu se iner W o h n u n g  zu e rh a lten . —  (F o rts . folgt.)Raume
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Wanderungen im Lande des oberbayerischen Barock und Rokoko.
Von Paul G a r i n f .  (Fortsetzung aus No. 98.)

. o c h l e i n h e i m .  (ScbluB.)

*e R&ume, die sich um die P runkgem aeher 
K  Hi gruppieren, sind heute w esentlich ais Auf-
Fn b UK) I  bew ahrungsort der B ilder benutzt, welche von 
u l  i j |  der einstigen Gem aldesam m lung noch iibrig
Kp geblieben sind. Ais G riinder der Galerie muB
l iT i n i f f M  Max I., W ilhelm s groBer, kunstverstand iger 
und kunstbegeisterter Sohn angesprochen werden. Ferdi- 
nand Maria und Max Em anuel f iih rte n ' dann das W erk 
au der Hohe empor, die die SchleiBheimer Galerie zur 
ersten Bildersam m lung der W eit m achte. Aber schon 
unter dem glanzenden Max Em anuel begann der Raub. 
Aus der V erbannung schreib t der gezw ungene G ast 
des Sonnenkonigs an  die G attin  am 27. Marz 1708: ,,An
Kauf von Gemalden darf ich je tz t nicht mehr d e n k e n .— 
Obrigens schw indet m ir auch aller Geschmack urid alle 
Freude an Bildern, wenn ich daran  denke, wie man meine 
schone Samm lung in Miinchen ausgepltindert hat. Sie 
nerdeii ohne Zweifel schon wissen, daB das treffliche Bild 
von van Dyck, den K onig  von England zu Pferd dar-

Reichtum  angew achsenen Schatze wurde die alte Pinako- 
thek erbaut, Geschmack und Wille des koniglichen Mazens 
hielten noch einm al alles zusammen. D ann wurden die 
H iiter der Schatze aus t> ienem  des Hofes S taatsbeam te, 
der neue Beruf des K unsthistorikers kam  auf. Der W andel 
der Dinge rief den unvergeBlichen Adolf B a y e r s -  
d o r  f e r  ais Konserwator nach SchleiBheim, einen Franz 
vón R e b e r an die Spitze der Pinakotheken. Auf Bayers- 
dorfer folgte wieder ein Maler, auf Reber ein T  s c h u  d i , 
den wieder ein Maler fiir kiirzere Zeit ersetzte, der letzte 
Typ des G aleriedirektors, der w iderspruchsvollsten Gestalt 
m odem en K ulturlebens. In  alle Schraubstócke der Bureau- 
k ra tie  gezw angt, ha t er ais verw altungstechnischer Staats- 
beam ter uniibersehbare Schatze des geistigen Besitzes 
seines Volkes zu httten und zu verm ehren m it offentlichen 
Geldern, dabei eine keineswegs ewig stillstehende Ver- 
gangenheit, eine interessenstiirm ende G egenwart und eine 
auch einem Seherblick dunkle Zukunft zu umfassen, vor der 
ganzen W eit eine iibermenschliche V erantw ortung zu tra 
gen. Die htichste W ertschatzung der ,,V orgesetzten“, das

L a n d s c h a f t l i c h e  S l< i z z <■ K o n i g  F r i e d r i c h  W i l h e l m  IV.  v o n P r e u Be n .

stellend. vom K aiser dem H erzog von Marlborough zum 
Geschenk gem acht w orden ist. T revisaus h a t mit eigenen 
Augen in Briissel gesehen, wie m an es rollte, um es nach 
England zu schicken, wo es sich je tz t schon befinden mag.“

Zwar mehrten auch die nachsten  N achfolger noch das 
Erbe. Allein die Schopferliebe fehlte. Max Em anuel hielt 
noch ais Hiiter des G em aldeschatzes einen eigenen Kon- 
servator, Dominique N o 11 e t. A ber kurz nach des Kur- 
fiirsten Tod wurde die Stelle eingezogen. Ais 1745 eine 
Aufnahme der Bestande vorgenom m en w urde. zeigte sich, 
daB ein groBer Teil durch V erw ahrlosung zugrunde gegan- 
gen war und gegeniiber der Aufnahme von 1726 hundert 
Stiick iiberhaupt verschw unden w aren. Die schm erzhafte 
Entdeckung fiihrte fiir SchleiBheim den ersten  Mal- 
Konservator, den S tarnberger A l b r e c h t ,  auf den Plan 
unter dem ersten  G aleriedirektor Johann  Nepomuk 
von W e i z e n f e l d ,  der die erste „B eschreibung der 
kurfurstlichen B ildergalerie in SchleiBheim11 1775 heraus- 
gab und 1050 Gemalde feststellte.

Im Jah r 1779 begann der erste grofie B ilderauszug. 
Karl Theodor hatte un ter den A rkaden des H ofgartens 
durch L e s p i 11 i e r  s ein neues Galeriegebiiude — es en t
halt heute den K unstverein, das E thnographische Museum 
und die Sammlung von Gipsabgiissen —  erbauen lassen. 
Bei der Eroffnung fanden die B eschauer die 8 Sale mit 
den Perlen der SchleiBheimer Galerie gefiillt. D er Flachę 
nach brachte die Sakularisation der K lóste r reichlichen. 
dem Wert naeh nur unzureichenden E rsatz. C hristian von 
M an n l  i c h ,  W eizenfelds N achfolger, verzeichnete in 
seiner 1810 erschienenen „B eschreibung der Kurpfalz- 
hayerischen Gemaldesamm lungen“ in 42 Salen in SchleiB
heim 1530 und in 16 Zimmern des LustschloBchens Lust- 
heim im SchleiBheimer P ark  508 Gemalde.

Nun folgte L u d w i g s I. perikleische Zeit fiir Miin
chen. Fiir die inzwischen zu kaum  m ehr zu iibersehendem

gióBte W ohlwollen des kunstfreundlichsten Ministers kann 
ihm nicht das weithin w irkende Ansehen geben, das er 
braucht, um auch nur leben zu konnen. Zu seinem Beruf 
bedarf er unbedingt noch des Rufes. Und die Stimmen 
dazu muB er sich vom Hof, aus der beam teten Kollegen- 
schaft, aus der Gesellschaft, aus der Gelehrten- und 
K iinstlerw elt, ja  aus dem K unsthandel und — nich t zum 
W enigsten aus L itera tu r und T agespresse holen. Es muB 
ein W urm  in der Erscheinung stecken. Ein Blick auf das 
kaiserliche Schlafzimmer laBt ihn erkennen. W ie sitzt 
Y elasąuez’ M eisterwerk in dem Raum! W ie ein F enster in 
dąs Universum aus dem Mikrokosmus des intim sten Lebens 
fiihrt es das Auge des Bescliauers von dem ununterbrochen 
erlebbaren GenuB des Z ierrates auf die w enigen Augen- 
blicke tiefen Besinnens. in die unendlichen Fernen des Le
bens des W eltalls iiber das Mittel der groBen K unst, Aus- 
druck und Zeugnis des Geistes des Bewohners des Gemachs. 
Ais die seltsam ste V erirrung enthiillt sich dam it der Grund- 
gedanke der „S taatsgalerie“. in der a ll’ die unvergleichlich 
hohen W erke, die einst an ihrem Ort strah lten  von Leben 
und W irkung, nun ein D asein von Petrefak ten , ausgestopf- 
ten Yogeln imd gespieBten K afern  und Schm etterlingen 
eines N aturalienkabinettes fuhren. Und der Einzige. der 
w irklich etw as h a t von der Sache, der K unstgelehrte , kann 
nur m it dem M ikroskop die Raume betreten . Sind dieser 
rie lle ich t fiinfzig in ganz D eutschland, so k ann  m an die 
lem begierigen K iinstler, will sagen die Genies darunter, 
die allein in B etracht kommen, an cien F ingern  abzahlen. 
Fiir die Millionen, die sonst durchm arschieren und in einer 
Stunde ein paar T ausend M eisterwerke besichtigen, ist 
Alles K aviar. Freilich. wenn w ir heute T iepolo’s gew altige 
K reuzi^ung, welche sich einst h in ter dem H ochaltar der 
mjichtigen A ugustiner-K irche in Miinchen erhob. nun in 
SchleiBheim in der SchloBkapelle in vollig unm oglicher 
U m °ebung sehen. nur weil sie irgend ein Mitleidiger n ich t
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• iinzlicli untergehen lassen wollte, mid wenn wir die 1 * '? . ’ 
Holbein, Bembrandt, Kubens und die K alf a d  und Tiziai 
und Giorgione und die Anderen dort m der | ^ sS j f " e 
vor den Zugriffen unheiliger Y ankeehande gesichert fuhlen, 
so mag das etwas m it der Entw urzelung und Muniitiziuun 
einstigen bliihenden Lebens versfihnen. Aber em einziger 
Brand kann auch auf einmal das Ganze rauben. Dann ware
i-s doch besser gewesen, man hatte nich t gesammelt, son
dern dem Schicksal uberlassen, wann und  wo es die Aeu- 
<.en groBer Vergangenheit einzeln verm chten wollte. JJató 
zerstreut und in wiirdige Umgebung gebracht jedes dei 
Meisterwerke, die heute in den .beruhm ten Gałerien zu- 
sammengepfercht einander to t schlagen, em M ittelpunkt 
eines neuen Lebens werden. manches Dort, manche kleiner 
und manche mittlere S tadt zum W allfahrtsort erheben 
konnte. iedenfalls beitruge, den Raub, den die Vampire 
mit Namen GroBstadt uberall an dem Blut der Provinz und 
des flachen Landes unablassig iiben, wieder etw as gut zu 
machen, gegen heute einen unvergleichlich hoheren Nutzen 
schiife, ist klar, wie dafi die Gesamtheit des kostlichen 
Besitzes gesicherter durch die Jahrhunderte gmge. JJie 
nachste Zeit w ird’s nicht schaffen, vielleicht die ubernachste.

Die dritte der K ostbarkeiten, die Schleifiheim den 
Weltruhm gebracht haben, ist der Park. Le N ótres Regel

beherrscht die Anlage: vom SchloB zur Terrasse, zum Par- 
terre, zum W asser. L aubgange zu beiden Seiten des Par- 
terres, in der Liingsachse des letzteren folgend eine breite- 
Avenue, eine W asserstraB e in der, Mitte, Laubgange zu 
beiden Seiten. am Ende der A venue dem HauptschloB ge- 
geniiber ein kleiner P rach tbau  ais AbschluB, in unserem 
Fali das reizende Lustheim . In einer Aliee hinter solchem 
AbschluB verliert sich die Liingsachse der Anlage in die 
Landschaft. S tatuen, geschnittene Baume, Gitterwerk. 
Grottenwerk. T errassenm auern, B alustraden. Wasserwerke 
beleben das Ganze. Und an schonen Sonntagen fiillen sich 
auch heute noch die w ohlgepflegten W ege mit frohlichen 
Menschen, die, der B lum enpracht des Parterres sich er- 
freuend, an den W assern und in den Laubgangen wandeln. 
um die seltsaine E inheit von K unst und N atur zu genieBen. 
W enn dann der Abend sinkt, wird es dunkel und leer. 
Keine Flam beaux werfen m ehr ihren Schein iiber die Teiche 
und K anale und die Springbrunnen und W asserfalle, keine 
Gondel schaukelt sich m ehr in der Fiut, die Stimmen der 
welschen Siinger und der K lang der Mandolinen sind ver- 
stummt. T raum end von der V ergangenheit ruhen Scliloli 
und P ark , iibergossen von dem Silber des Mondscheines, in 
den sich kaum  ein S trahl des goldenen Lichtes eine? 
Lampchens hinein stiehlt. —

V e r m isc h te s .
Neue Erhóhung der Gebiihren der A rchitekten und

Ingenieure. Ab 1. Dezember 1922 tra ten  folgende weitere, 
durch die fortschreitende Y erteuernng der Lebenshaltung 
gerechtfertigten Erhohungen ein:

1. Stundensatz fur nach Zeit zu berechnende
L e i s t u n g e n ...................... . . • ■ 1100 M.

2. Reiseaufwand fiir den Tag ohne Ober-
nachten ............................................... ..... 2500 ,,

3. Reiseaufwand fiir den Tag mit Cbernachten 5000 „
Ein FuBboden- und Tischbelag Triolin wird von der

Firm a K o r b  & C o. in Dresden-A. hergestellt und ais 
bedeutend biegsamer, fester und haltbarer ais Linoleum be- 
zeichnet. Eine uns vorliegende Probe dieses neuen Be- 
lages zeigt gute Eigenschaften, die uns einen yersuch  mit 
dem neuen Materiał ais empfehlenswert erscheinen lassen. 
Es handelt sich nach den Angaben der Firm a um kein 
sogenanntes Kriegs- oder N achkriegs-Fabrikat, sondern um 
ein hochwertiges Erzeugnis der deutschen Industrie, das 
ganzflich aus deutschen Rohstoffen hergestellt wird. Die 
Firma verbreitet eine Zahlentafel iiber das Untersuchungs- 
Ergebnis bei der Abnutzung von Triolin-FuBboden-Belag 
durch Schleifen, bei der jedoch nicht gesagt ist, wer die 
Untersuchung vorgenommen hat. Aus der Zahlentafel er
gibt sich, daB braunes und graues Triolin in Dicken von 
2,15 bis 2,38 mm eine m ittlere Oberflachenhart e (Brinellharte) 
von 270 bis 290 kg/qcm zeigte. Bei fremden FuBbodenbelagen 
ahnlicher Art und von 1,90 bis 3,42 mm Dicke betrugen 
die entsprechenden Zahlen nur 125 bis 150 ks/qcm. Das 
ergabe fiir Triolin einen bedeutenden Vorzug; alllerdings 
ist auch hier nicht gesagt, nicht einmal angedeutet, ob 
die besten FuBboden-Belage f rem der H erkunft in Vergle;ch 
gestellt sind. Die Abnutzung wurde so erm ittelt, daB 
kreisformige Scheiben von 76 mm Durchmesser aut einer 
Spindel von 18 mm Durchmesser befestigt wurden und, mit 
dieser, die vermoge eines Morsekonus in die Achse eines 
Elektrom otores eingesetzt wurde, in einem m it Naxos- 
Schmirgel Nr. 4 beschickten GefaB sich drebten. Die Ge- 
w ichtsverluste \terden bei 1000 Umdrehungen mit 0,016 
bis 0,063 % bei Triolin, gegen 0,130 bis 0,310 % bei FuB- 
boden-Belag fremder H erkunft angegeben. Bei 6000 Um
drehungen waren die entsprechenden Ziffern im Mittel 0,113 
bis 0,263 % bei Triolin, dagegen im Mittel 0,938 bis 1.67 % 
bei Belag fremder H erkunft. —

W e ttb e w e r b e .
Ideen-W ettbewerb Ehrenmal Nordhausen ani Harz. Zu 

diesem von uns S. 524 angekiindigten, zum 20. (nicht 15.) 
Februar 1923 falligen W ettbewerb sind Bewerber aus den 
Provinzen Sachsen und Hannover, sowie aus den Landem  
Braunschweig und Thiiringen zugelassen. —

Beschrankter W ettbewerb zur Erlangung von Vorent- 
wiirfen fiir das Grundstiick der Landfeuersozietat der Pro- 
vinz Sachsen in Magdeburg. Aufgefordert waren gegen 
feste Y ergutung von je 8000 M. fiinf einheimische und 
ausw artige Architekten. Den I. Preis von 40 000 M. erhielt 
E. F. S c h e i b e in Magdeburg, M itarbeiter Otto B e t h g e 
in Magdeburg. Ferner wurden durch Preise ausgezeichnet 
die Entwurfe der M a g d e b u r g e r  B a u -  u n d  C r e d i t -  
B a n k und von M a r t i n  & H o 11 e y in Halle a. S. 
m it zusammen 30 000 M. —

Zum W ettbewerb Biirohaus am Knie in C harlottenburg 
tragen  wir, unsere Mitteilungen S. 528 erganzend, nach, 
daB einen HI. Preis von je 40 000 M. erhalten haben die

Entw urfe „Bauen tu t n o t“ von Prof. Bruno M o h r in  g 
mit A rchitekt Hans S p i t z n e r ,  sowie , Merkur“ von 
Jos. T i e d e m a n n  in C harlottenburg. Einen IV. Preis 
von 25 006 M. errang der E ntw urf „Form  und Farbę" von 
Paul S c h u 11 z e in C harlottenburg; einen zweiten
IV. Preis der E ntw urf „1001 A chse“ von Friedrich H e  Li. 
Alwin D o B m a n n und F riedrich  S c h i r m e r. Zum An
kauf fiir je 15 000 M. w urden empfohlen Entwiirfe von 
B i e 1 e n b e r g <& M o s e r ,  sowie K 1 i n g e u b e r g  i- 
I s s e 1. Die ausgelobten Preise w urden auf das Doppelte 
erlioht. —

Zuin W ettbew erb G efallenen-Denkmal Tegel werden
'  on den P reistragern  lebhafte K lagen dariiber gefiihrt, daB. 
obwohl das P reisgericht bereits am 15. Ju li 1922 getagt 
habe, bis zum 30. N ovem ber den P re istragern  weder die 
entsprechenden G eklbetrage, noch eine Antw ort auf ver- 
schicdene Ztischriften zugegangen seien. Die Preistrager 
stellen sich nunm ehr auf den S tandpunkt, daB sie bei der 
inzwischen eingetretenen ungeheuren G eldentw ertung mit 
den seinerzeit ausgesetzten  (ieldbetriigen heute nicht mehr 
cinverstanden sein konnen. W ir konnen diesen Standpunkt 
nur billigen, der lediglich durch das zogernde Verhalten 
des Tegeler O rtsausschusses veru rsach t ist.' —-

Im W ettbew erb zur E rlangung von Entwiirfen fiir ein 
G efallenen-Gedachtnismal auf dem W aldfriedhof in Stutt- 
ga rt sind 87 B earbeitungen eingelaufen. Der I. Preis wurde 
dem E ntw urf „W aldkirche“ von Prof. P aul B o n a t z  in 
S tu ttg a rt zuerkannt. Der II. P reis dem Entw urf „Den 
8000“ von Dr.-Ing. A lfred S c h m i d t  in S tu ttgart; ein 
w eiterer 11. Preis dem E ntw urf „K onsequent“ von Archi
tek t Adolf A b e 1 mit B ildhauer Prof. Ulfert J  a n s  s e n .  
beide in S tu ttgart. Einen III. P reis errang  der Entw urf 
..Feldgottesdienst“ yon Dipl.-Ing. K arl W e  id  l e  in Koln: 
einen w eiteren III. P reis der E ntw urf „A ufbau“ von Bild- 
hauer Wilh. F e  b r i e  in Schwabisch-Gmiind; einen dritten
III. Preis der E ntw urf „Seele vergiB die Toten nicht“ von 
Fritz F i s c h 1 e in S tu ttgart. Das P reisgericht empfahl 
fiir die Ausfiihrung den Triiger des I. Preises. — 

P e r so n a U N a c h r ic h te n .
E hrendoktoren technischer Hochschulen. Von der 

Technischen Hochschule in A a c h e n  ist dem Geh. Hofrat 
Professor Dr. Marc R o s e n b e r g  in  Schapbach, friiher 
Dozent an der Technischen H ochschule K arlsruhe, „ d e m 
a n  r e g  e n d e n L e h f e r  u n d  e r f o l g r e i c h e n  F o r - 
s c h e r  a u f  d e m  ( i e b i e t e  d e r  T e c h n i k  u n d  G e -  
s c  li i c h t e d e r E d e l m e t a l l k u n s  t “, die Wiirde 
eines D o k t o r - I n g e n i e u r s  e h r e n h a l b e i '  ver- 
liehen worden. Die E hrung erfolgte aus AnlaB der Voll- 
endung des 70. L ebensjahres des lausgezefiehneten Ge- 
lehrten, iiber die auch wir berich tet haben. —

ln die P rotessur fiir W asserw irtschaft an der Tecli- 
nischen Hochschule zu Berlin ist der P rivatdozent fiir
Y asscrw irtschaft und w asserw irtschaftliches Bauwesen an 
der Technischen H ochschule in K arlsruhe, Oberbauinspek- 
to r a. 1). Dr.-Ing. L u d i n  in K arlsruhe berufen worden. —
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