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ei d e r  B e b a u u n g  d e r  M u -  
s  e u  m  s - In  s e 1 h a n d e lte  es sich 
um  eine  B au an lag e , w elche die 
d u rc h  se ine  persón liche  auBer- 
o rd en tlich e  F o rd e ru n g  s ta rk  an- 
g ew ach sen en  B ed iirfn isse  fiir 
Z w ecke d e r  K u n s t u n d  W issen- 
s c h a f t b efried igen  so llte  (Nr. 98). 
D er B au p la tz  w a r ein b een g te r 
zw ischen  d e r  b e re its  v o r  J a h re n  

durch S c h i n k  e 1 la n g s  des K u p fe rg rab en s  e rb au ten  
neuen P ack h o fs -A n lag e  u n d  P riv a tg e b a u d e n , an  der 
damaligen C an tian -S traB e  am  S pree-U fer gelegen . D iese 
letzteren w u rd en  zw ar a n g e k a u f t ,  so llten  a b e r  fiir V er- 
waltung und  B eam ten w o h n u n g en  e rh a lten  b leiben. Die 
Bearbeitung S t  ii 1 e r  s ze ig t, daB d e r K e rn  d er A nlage  
ein groBer H of an  d e r  M useum s-S traB e w ar, v o n  Saulen- 
hallen eingefafit, d en en  sich  G eb au d e  fiir Sam m lungs- 
und w isisenschaftliche Z w ecjte  an sch lo ssen , im d in 
dessen M itte au f hohem  U n te rb a u  ein T em pel in  F orm  
eines P e rip te ro s g e d a c h t w ar, d e r in  d en  zw ei U nter- 
geschossen H orsa le , in  dem  ob eren  e ig en tlich en  T em pel- 
raum eine A u la  e n th a lte n  so llte .

D iesem  H of fo lg te  ein  zw eite r, qu e r ge leg te r, nach  
Westen gegen  den  P a c k h o f d u rc h  eine M auer m it 
groBer E x ed ra , am  S p ree-U fer d u rch  eine offene Saulen- 
halle b eg ren z t; u nd  schlieB lich ein  d r i t te r  lan g lich er, 
nach h in ten  e tw as sch m a le r w e rd en d e r H of, den ein 
sta ttlicher m alerisch er R u n d b a u  m it re ich e r T reppen - 
anlage abschloB, a lle  3 H ofe  in  sch o n e r V erb in d u n g  
mit e inander u n d  d am it au ch  d ie  um  sie liegenden  
Gebaude.

Von d iese r groB en e in h e itlich en  A n lag e , die_ v ielle ich t 
schon iiber das B ed iirfn is d e r  d am a lig en  Z e it h inaus- 
ging, w urde  a is  d rin g en d  fiir d ie  re ich en  Sam m lungen  
nur das „N eue M useum “ e rr ic h te t, e in  B au , d e r bei 
aller Schonheit, die se ine  in n e re  A u sg e s ta ltu n g  d u rch
S t  ii 1 e r  n am en tlich  in ih re r d en  e in ze ln en  M useum s- 
A bteilungen angepaB ten  E rsch e in im g  erh ie lt, an  der 
Fiille d e r in ihm u n te rzu b rin g en d en  S am m lungen  le ide t 
und n ich t d ie  K la rh e it h a t, d ie  e rw iin sc h t is t. Die 
ag yp tische ,no rd ische , die e th n o g rap h isc h e  S am m lung . die

Sam m lung  d er zah lre ichen  G ipsabgiisse an tik e r, m itte l- 
a lte rlich e r u nd  sp a te re r  p la s tisch e r B ildw erke, Sam m 
lungen  v o n  Z eichnungen , M in iaturen  u n d  v ie len  K unst- 
d rucken , vo n  W erk en  der K le in k u n s t sow ie von  M erk- 
w iird ig k e iten  in  N a tu r u n d  K u n s t m uB ten U n te rk u n ft 
finden , —  in  3 G eschossen  v e rte ilt. Z ur libersich t- 
lichen  E rre ich u n g  d er v e rsch iedenen  Sam m lungs-A btei- 
lungen  w urde  in d er M itte des G ebaudes, es ganz  durch- 
ąu e ren d , d as  m ach tige  T rep p en h au s  g e leg t, das in  den 
groB en W an d flach en  G elegenhe it b o t zu den  h is to ri
schen  G em alden  K au lbachs, u n d  das e ine D ecke  e r
hielt, d ie d er von S ch inkel fiir den  S aa l d es  P a la s te s  
au f d e r A kropo lis  en tw orfenen  n ach g eb ild e t is t, —  eine 
T a t  tre u e n  G edenkens des K o n ig s fiir se inen  L eh rer. 
D ie In sch rift, d ie d e r  o s tliche  G iebel d es  M useum s 
tr a g t :  „M useum  a  p a tre  bea ti:s im o  cond itum  am p liav it 
filius 1855“ , g ib t in  dem  beatissim o  p a tre  —  dem  
iiberaus g liick lichen  V a te r  —  d e r  W eh m u t A u sd ru ck , 
die dem  K onig  s e it  dem  J a h r  1848 u n d  au ch  w ohl schon 
friiher H erz u nd  S inne b esch w ert u n d  se in e  k iin s t- 
le rische  S ch a ffen sfreu d ig k e it b e e in tra c h tig t h a t  —  b e 
sonders f iir  B erlin .

D er H of m it dem  h o ch g este llten  T em pelbau  w urde  
sp a te r  d u rch  seinen  B ruder, den  K on ig  W ilhelm  I., m it 
dem  Z w eck, a is  N a  t  i o n  a  1 - G a  1 e r  i e zu  d ienen , in  
auB erlich unw esen tlich  v e ra n d e r te r  F o rm  ais P seudo- 
p erip tero s h e rg e s te llt u n d  au f d e r  dem  T em pel vor- 
g e leg ten  F re itrep p e  dem  K iin s tle r-K on ig  ein D enkm al 
g ese tz t.

Mit w en ig  Y o rau ss ich t g e h t je tz t  d ie  H au p tv e r-  
k e h rsa d e r B erlins, d ie  S tad tb ah n , u b e r die stille  
M useum s-Insel u n d  sch n e id e t sie in  zw ei T e ile ; eine 
einheitliche  A n o rd n u n g  in  s ta tt lic h e r  E n tw ic k lu n g  und  
schonem  Z usam m enhang  d e r  einzelnen  S am m lungsge- 
b au d e  is t d am it e rsch w ert, w en n  n ic h t ganz  ausge- 
sch lossen . D ie G ebaude  stehen  je tz t  w oh l o d e r iibel 
zu e in an d e r g ru p p ie rt, jedes m it beso n d erm  Z ugang .

Y on den  s tad teb au lich en  A bsich ten  des K on igs sind  
es zwei, die ich  n ic h t u n e rw a h n t la s sen  m och te . E rs te n s  
p lan te  e r e inen  Id ea lb au , —  eine id ea le  P a s s a g e  i n  
B e r l i n  k o n n te  m an  es n en n en  —  z w i s c h e n  
d e m  S c h l o B - P l a t z  u n d  d e m  W e r d e r s c h e n

553



M a r  k  t  iiber den A rm  d er S pree h inw eg. In  der 
M itte au f dem  S preearm  einen se itlich  au f b re iten  
T reppen  zugang lichen  offenen H allenbau , 3schiffig, einer 
B asilika  ahnlich , von N orden  nach  S iiden g e rich te t u nd  
an  d iesen  Stiriw Seiten m it G iebeln g e k ro n t u n d  zur Auf- 
s te llu n g  von  K un stw erk en  bestim m t, zur Seite  d a v o r 
sow ohl nach  dem  SchloB -Platz a is auch  n a c h  dem  
W erderschen  M ark t zu s ta ttlich e , von  2geschossigen  
S au len g an g en  um gebene Hofe, flenen sich nach  N orden 
u n d  S iiden G eschaftsladen  ansch lo ssen , w ah ren d  die 
S au len g an g e  n«,eh den P la tzen  zu offen b leiben so llten .

t a l e  11 G e b a u d e  i 11 d i e s e r  S t r a B e ;  den  G iebel 
d er H edw igs-K irche dach te  sich d e r K on ig  in die F lu ch t 
d er P la tz r ic h tu n g  von  N orden  nach Siiden g es te llt, an 
S te lle  d e r  B ib lio thek  F ried rich s des G roBen einen 
p rach tv o llen , reich  m it Sau len  geschm iick ten  P a la s t-  
B au fiir seinen B ruder, den  P rinzen  W ilhelm ; in d er 
F lu ch t d e r P la tz-S traB e, die sich den L inden  ansohlieB t, 
das D enkm al F ried richs des GroBen, 2 O belisken zu r 
Seite  u nd  eine  d u rch  eine V ic to ria  g ek ro n te  S au le  da- 
h in ter, —  oder, w ie in e iner and  ,ren  Skizze, das D en k 
m al m it einer 3se itig  gesch lossenen  S au lenhalle  um -

H i i c k a n s i c h t  d e s  H o f g i i r t n e r - W o h n h a i i s e s  i n C h a r l o t t e n h o f  b e i  P o t s d a  m.
(Unten rechts „Riimisehe Bader'-.)

E inm al w ohl w ar es der B lick auf d iesen  B au von 
d e r SchloB -B riicke aus, d e r ein g roB artiger zu w erden  
ve rsp rach , d an n  a b e r  au ch  d e r G edanke, dem  SchloB- 
P la tz  einen g iin stig en  A bschluB  gegen iiber d e r K ur- 
fiirs ten -B riicke  d am it zu geben  un d  u b erh au p t die Um
g eb u n g  d es  Schlosses w tird ig  um zuschaffen , w as den 
K onig  d iesen  Id ea lb au  in  m ehreren  Skizzen m it AufriB 
und  D u rch sch n itt d a rzu s te llen  und sich k la r  zu m achen  
veran laB te . Jed en fa lls  w a r dam als  eine a rch itek - 
to n isch e  L osung  an  d iese r S telle  d er S ta d t m eh r ais 
erw iinsch t.

D er zw eite B au g ed an k e  fiir B erlin  w ar eine A  u  s - 
d e h n u n g  d e s  O p e r n - P l a t z e s  b i s  z u r  Fra>n- 
z o s i s c h e i i  S t r a B e  m i t  e i n e m  m o n u m e n -

geben (S. 530). Die U n iv e rs ita t so llte  dem en tsp rechend  
k iin stle risch  b e re ich e rt w erden , d u rch  V orziehen  der 
M itte lvo rlage  in  den H of ais T em pelgiebel m it frei- 
s tehenden  S au len  und  A ufbau  in d er F ro n t des Bau- 
ko rpers , sow ie m it s ta ttlie h e r  F re itrep p e  zum  H a u p t
geschoB; auch  die flachen  p ila ste rg esch m iick ten  Y or- 
lagen  der F liig e lb au ten  so llten  G iebel e rh a lten  u n d  
b e re ich e rt w erden . So w olite  er das F o r u m  F r i d e -  
r i c i a n u m  groB er u n d  re ich er g es ta lten .

A ber fiir B erlin  h a t e r w en ig  a rch itek to n isch e  E r- 
fo lge  g ehab t, u n d  seine B a u ta tig k e it s te h t h ie r der 
seines V a te rs  w e it nach —  n ich t im W ollen , ab e r im 
V ollbriilgen.

W i e  a n d  e r  s i n  P o t s d a m !  —  (SchluB fo lg t.)

Zum siebz igsten  G eburtstag  von Richard Borrtnann.
Von Dr. Albert H o f m a n n.

in ausgezeichneter Forscher und Lehrer ist 
es, dem wir heute zur V ollendung seines 
siebzigsten Lebensjahres unsere Huldigungen 
darbringen, ein A rchitekt, der in das ehr- 
wiiidige A lter der Patriarchen m it jugend- 
licher Frische des Geistes und des Korpers 

e in tritt und diese in unseren Tagen der N ot immer seltener 
werdende Gabe gottlicher Huld durch ein arbeitsam es und 
an Erfolgen reiches ernstes Leben in W issenschaft und 
K unst sich erworben hat. Der Geheime B aurat und ehe
malige Professor an d sr Technischen Hochschule zu Berlin, 
Doktor-Ingenieur ehrenhalber R ichard B o r r m a n n ,  dem 
diese Zeilen gelten, wurde am 27. Dezember 1852 in Orla, 
im K reis Graudenz in W estpreufien, ais Sohn eines Guts- 
liesitzers geboren und yerlebte auch seine erste Jugend 
und die ersten Jah re  des Schulunterrichtes in seiner ost- 
lichen Heimat. Eine sich friih schon zeigende Neigung 
zum Beruf eines G elehrten gab die Richt-ung fiir seine 
w eitere A usbildung an. Zum Zweck der E rlangung einer 
hum anistischen Schulbildung bezog der jungę Borrmanii, 
wie verschiedene andere A rchitekten jener Zeit, die kónig- 
liche Landesschule in P forta  bei N aum burg an der Saale 
und betrieb nach abgelegtem  A biturienten-Exam en das

Studium der B aukunst von 1873—1877 an der damaligen 
kóniglichen Bauakademie zu Berlin. Bei diesen mit dem 
groBten E rnst und FleiB betriebenen Studien zeigten sich 
so schone Erfolge, daB er unter die kleine Zahl von Aus- 
erw ahlten aufgenommen wurde, die das jungę Deutsche 
Reich nach Olympia entsandte, um hier Grabungen zu ver- 
anstalten  und das Ergebnis der A usgrabungen wissen- 
schaftlich zu bearbeiten. Das Schicksal dieses bertihmten 
Schauplatzes der Olympischen Spiele im alten Griechen- 
land is t bekannt. Nach dem U ntergang Grieclienlands ais 
romische Provinz und nach dem Zerfall des romischen 
W eltreiches w aren die im heiligen Bezirk von Olympia 
zusam m engedrangten Bauten und angehauften K unstschatze 
den Verwiistungen und Plunderungen durch Erdbeben. 
andere N aturkatastrophen  und durch Menschenhand preis- 
gegeben, und was diese noch bestehen liefien, zerstorten 
<lie Uberschwemmungen des Alpheios. So wurde aus der 
einst bltihenden und reichen g>eweihten S ta tte  ein 
Triimmerfeld versch titte ter und yerschlam m ter B auten und 
Bildwerke, dessen Boden die edelsten Schatze griechischer 
K unstiibung barg. Kein W under, daB schon friih die Auf- 
m erksam keit der westlichen Staaten Europas sich auf die 
Hebung dieser K unstschatze richtete, iiber die der Eng-
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lander Chandler ais einer der ersten  in seinen 1776 er- 
sschienenen „Travels in G reece“ w ieder berichtete, wodurch 
W inckelmann sich veranlaBt sah, Ausgrabungen in diesen 
Gebieten anzuregen. Es w ar die Zeit der W iederauf- 
deckung von Pompeji, da« ,bis 1748 ganzlich yerschollen 
war. Jedoch die Forderungen W inckelm anns fanden vor-

schieden war. Das einzige praktische Ergebnis waren 
eine Anzahl Metopen vom Zeustempel, die im Louvre 
A ufstellung fanden. Dann wurde es w ieder still in der 
W issenschaft wie im Tal des Alpheios, bvi ein deutscher 
Gelehrter, E rnst C u r t i u s ,  1852 einen P lan zur Ver- 
anstaltung von A usgrabungen aufstellte. Aber noch bei-

Y e r a n d a  m i t  S i t z p l a t z  b e i m  E i n g a n g  z u r  H ó f g a r t n e r - W o h n u n g  i n  C h a r l o t t e n h o f .

T e e - S a l o n  u n d  H o f g a r t n e r - W o h n h a u s  ( R i i c k s e i t e )  i n  C h a r l o t t e n h o f  b e i  P o t s d a m .

laufig kein Gehor. E rst das 19. Jah rhundert sah den Be- 
ginn der Forschungen nach dem alten  Olympia. W ieder 
waren es zunachst E nglander, Dodwell und Gell, welche die 
Aufmerksamkeit erneu t auf Olympia lenkten. Stanhope 
schrieb 1824 dariiber eine besondere Sc-hrift „Olympia11. 
Die erneute Beschaftigung m it der alten S ta tte  hatte  zur 
Folgę, daB Frankreich  im Ja h r  1831 eine Expedition nach 
Olympia, ausriistete, der aber kein groBer E rfolg be-

nahe zwanzig Jah re  sollte es dauern, bis nach Begrlindung 
des neuen Reiches m it der griechischen R egierung ein 
V ertrag  abgeschlossen wurde, der A usgrabungen auf dem 
Trum m erfeld von Olympia zum G egenstand hatte . Die 
G rabungen begannen im  O ktober 1875 u n te r der L eitung 
von E rnst C u r t i u s  und F riedrich A d l e r .  Sie wurden 
vorbereite t durch einen Y ortrag  von E rnst C urtius 
„O 1 y  m p  i a 11 (1852) und durch ein im gleichen J a h r  er-
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schienenes W erk desselben Gelehrten: „ P e l o p o n -
n e s o s“. Bei diesen Ausgrabungen und zeiehnerischen Re- 
konstruktionen nun w ar neben Wilhelm D ó r p f e l d  und 
K a u p e r t auch der jungę R ichard Borrmann in h e n o r-  
ragendem MaB beteiligt und w irkte mit an der H erausgabe 
des groBen funfbandigen W erkes „ D i e A u s g r a b u n g  e n  
z u O 1 y  m p i a “ , das in den Jah ren  1875—1881 in Berlin 
in amtlichem A uftrag erschien. Ihm folgte 1882 ein W erk 
von 40 Tafeln iiber „ D i e  F u n d ę  v o n  O l y m p i a ' .  
Nach AbschluB dieser T atigkeit machte Borrm ann seine 
Priifung ais preuBischer Regierungs-Baum eister und war 
ais solcher zeitweise im preuBischen Ministerium der 
offentlichen Arbeiten in Berlin und bei der R egierung in 
Posen beschaftigt. 1887 erhielt er vom M agistrat von 
Berlin den A uftrag zur Abfassung eines Verzeichnisses 
der Bau- und K unstdenkm aler Berlins, das nach Anlage 
und A usgestaltung iiber die Yerzeichnisse der K unstdenk
maler der einzelnen deutschen L ander hinausgeht und in 
seiner Griindlichkeit, Zuverlassigkeit, sowie in seiner be- 
sonnenen K ritik  ein Yorbild fiir ahnliche W erke geworden 
ist. Nunmehr folgt eine mehr ais zehnjahrige Periode, in 
welcher i.nser Jub ilar D irektorial-A ssistent am koniglichen 
Kunstgewerbe-Museum in  Berlin w ar, eine Stellung, in die 
er 1892 berufen wurde, die er aber 1903 w ieder verliefi, 
um einer Berufung an die Technische Hochschule zu 
Berlin zu folgen und hier nach D obbert und  A dler die 
Professur fiir Geschichte der B aukunst zu iibemehmen. 
Ais Lehrer w irkte Borrmann an dieser hervorragenden 
Stelle 18 Jahre. Im O ktober 1921 wurde auch er ein 
Opfer des republikanischen Uberalterungs-Gesetzes und 
von den Amtspflichten entbunden, entbunden im Zustand 
frischester A rbeitskraft und A rbeitsfreude und nach einem 
Leben voll reichster Erfahrungen und W issenschaft.

Es konnte nicht fehlen, daB die wissenschaftliche Be-

V e rm isc h te s .
Zum 80. Geburtstag von Geh. Oberbaurat Hermann 

Stolz in Karlsruhe. Am 12. Dezember 1922 beging in 
K arlsruhe in Baden, wo er seinen Lebensabend verlebt, 
der lngenieur Geh. O berbaurat Hermann S t o l z ,  korper- 
lich und geistig frisch, seinen 80. G eburtstag. E r wird 
m it R echt zu den bedeutendsten der badischen Bau
beamten gezahlt. Geboren am 12. Dezember 1842 in Kiils- 
heim bei W ertheim, tra t er nach seinem Berufsstudium 
an der damaligen Polytechnischen Schule in K arlsruhe 
1866 ais Ingen ieurpraktikant in den badischen Staatsdienst, 
wo er zunachst bei der Eisenbahn-Bauinspektion Gengen- 
bach und bei der W asser- und StraBenbau-Inspektion 
Oberlingen Y erwendung fand. Den K rieg 1870/71 m achte 
er ais Freiwilliger bei einer Festungs-Pionier-Kom pagnie 
mit. Nach seiner R iickkehr aus dem K rieg war er zu
nachst in Donaueschingen, N eustadt und K onstanz vor- 
wiegend m it Strafienbauten beschaftigt und kam  1874 nach 
R asta tt zur Leitung der W assierleitungsbauten fiir das 
Friedrichsbad in Baden-Baden, welche A rbeit ihn vier 
Jah re  beschaftigte. 1878 wurde er der Oberdirektion des 
W asser- und StraBenbaues beigegeben, wo er im gleichen 
Ja h r  zum lngenieur 1. KI. befordert wurde. 1886 erhielt 
er den R ang eines Bezirksingenieurs und 1888 wurde er 
unter Verleihung des T itels „B aurat11 zum Kollegial- 
mitglied bei dieser- Behorde ernannt. In  dieser Stellung 
war es ihm vergonnt, w ahrend 31 Jahren, bis zu seiner 
Zuruhesetzung 1919, eine umfangreiche und fiir die E n t
wicklung bedeutsam e T atigkeit zu entfalten. Besonders 
an der Einfuhrung der deckenweisen U nterhaltung der Land- 
straBen und an dem A ufschwung des W asserversorgungs- 
wesens in den kleineren S tadten und Landgemeinden hatte  
er hervorragenden Anteil. Eine mit besonderer Liebe von 
ihm gepflegte Aufgabe w ar Jahrzehnte lang die Erhaltung 
und der weitere A usbau der Therm aląuellen und der mit 
ihnen zusam m enhangenden E inrichtungen der staatlichen 
Bader in Baden - Baden und Badenweiler. AuBere A n
erkennung fand seine T atigkeit durch die E m ennung zum 
Oberbaurat 1896 und zum Geheimen O berbaurat 1908. 
Neben seinen hervorragenden Leistungen ais lngenieur 
haben ihm aber iiber den engeren K reis seiner Kollegen 
hinaus sein kollegialer Geist, seine kam eradschaftliche Ge- 
sinnung und seine trotz m ancher Schicksalsschlage im 
Grunde heitere, gesellschaftliche N atur eine groBe Zahl 
Freunde geschaffen. —

W e ttb e w e rb e .
W ettb ew erb  fiir sachsische B ildhauer. Zur Erw erbung 

kiinstlerischer Arbeiten der Innen- und K leinplastik, ins
besondere solcher, die sich zur A u f s t e l l u n g  i n  
I n n e ń r a u m e n  o f f e n t l i c h e r  G e b a u d e  eignen, 
hat das sachsische Ministerium des Innern einen B etrag 
von 140 000 M. zur Yerfiigung gestellt., der jedoch nach 
den heutigen G eldrerhaltnissen bei Weitern zu gering ist.

deutung Borrm anns ihren A usdruck fand in der W ahl al: 
ordentliches Mitglied des „D eutschen A rchaoiogiscnen ln 
s titu tes11 und ais ordentliches Mitglied der „Preuuischei 
Akademie des B auw esens11. Die hóchste akadem ischt 
Ehre wurde ihm zuteil, ais die A rchitektur-A  bteilun^ 
der Technischen H ochschule in Munchen im Ja h r  1921 
ihm, „dem ausgezeichneten K enner und  In terp re ten  dei 
klassischen B aukunst11, die W iirde eines Doktor-Ingenieurs 
e h r e n h a l b e r  verlieh.

AuBer dem A nteil an den literarischen  AbschluB- 
arbeiten iiber die A usgrabungen in O lympia und dem 
W erk „Die Bau- und K unstdenkm aler von Berlin 1893“ 
stam m en an w issenschaftlichen A rbeiten von Richard 
Borrm ann die H erausgabe des Tafelw erkes „Die Bau- 
k unst“ im V erlag von Spem ann in S tu ttg a rt, „Moderne 
K eram ik11 (1902) in „M onographien des K unstgew erbes11; 
„G eschichte der B aukunst des A ltertum s“ (1904) ais erster 
Band einer „G eschichte der B aukunst" , die E. A. Seemann 
in Leipzig erscheinen lieB, und schlieBlich 1908 die zweite 
Auflage der „K eram ik in der B aukunst11 ais Teil des Berg- 
strasser-G ebhardfschen  „H andbuches der A rch itek tur11.

Das is t in K urze die D arstellung eines deutschen Ge- 
lehrtenlebens, das sich m ehr in der Stille a is im Gerausch 
des Tages gelebt ha t und das in G riindlichkeit und Ver- 
tiefung, in Forschung und W issenschaft den  GenuB des 
Daseins sucht und gefunden hat. Ein Leben, das zwar 
auBerlich durch die ka lte  M acht der G esetze einen for- 
malen AbschluB gefunden hat, in W irk lichkeit aber iiber 
die siebzig hinaus m it neuen H offnungen und neuen 
W iinschen ein w eiteres Jah rzeh n t Segensreicher A rbeit an- 
tr itt. Wie die Dinge h ier liegen, sind die kommenden 
Jah re  n ich t ein Lebensabend des auferzw ungenen Ver- 
zichtes und Stiller Bescheidung, sondern Jah re  neuen 
Schaftens und fiónJichen Uingcns. E \o e ! Lvoe! —

Fiir den W ettbew erb zugelassen sind einheimische, d. h. 
in Sachsen lebende oder staatsangehorige K unstler. Bild- 
werke sind spatestens bis 3. F ebruar 1923, mittags
12 Uhr, an den H ausinspektor der A kadem ie der bildenden 
K iinste zu D resden, Briihlscher G arten 2 b, einzureichen. 
Die naheren Bew erbungsbedingungen konnen bei dem Pfort- 
ner der Akademie eingesehen oder unentgeltlich  entnommen 
werden. Zusendung erfolgt auf K osten  der Empfanger. — 

Wettbewerbe der Stadt Rottweil in Wiirttemberg fiir 
K unstler, die in W iirttem berg geboren oder ansassig  sind, 
betreffen Entw urfe fiir K r i e g s g e f a l l e n e n - D e n k -  
m a l e  a u f  d e n  F r i e d h o f e n  i n  R o t t w e i l  und  
i n  A l t s t a d t - R o t t w e i l ,  sowie fiir die W i e d e r 
h e r s t e l l u n g  d e s  M a r k t b r u n n e n s  a u f  d em  
M a r  k t  p i a t  z i n  R o t t w e i l  a i s  K r i e g s - W a h r -  
z e i c h e n. Beim ersten  WTettbew erb gelangen fiinf Preise 
von 25 000, 20 000, 15 000, 10 000 und 5000 M. zur Ver- 
teilung und es w erden fiinf Entw urfe fiir je 3000 M. an
gekauft. Beim zw eiten W ettbew erb gelangen drei Preise 
von 25 000, 15 000 und 10 000 M. zur V erteilung und es 
w erden vier Entw iirfe fiir je 5000 M. angekauft. Die Preise 
sollen bei fo rtschreitender G eldentw ertung erhoht werden. 
Obwohl der W ettbew erb ein allgem einer ist, so behalt sich 
das StadtschultheiBenam t doch vor, eine beschrankte An
zahl K unstler gegen besondere EntschSdigung zum W ett
bewerb einzuladen. F rist 1. F eb ru ar 1923. Im Preisgericht 
neben StadtschultheiB  G l i i k h e r  in R ottw eil Prof. 
Dr. F i e c h t  e r , Prof. L f t r c h e r  und B au ra t W e t  z e 1 
in S tu ttgart, sowie S tad tbaum eister M a  i e r in Rottweil. — 

P e r s o n a l - N a c h r i c h te n .
Ehrendoktoren technischer Hochschulen. Die Tech

nische Hochschule in K .a r 1 s r u  h e ernannte den Kunst- 
maler Professor A lbert H a  u e i s e n in K arlsruhe, Meister- 
lehrer an der Landes - K unstscliule, zum D o k t o r -  
l n g e n i e u r  e h r e n h a l b e r  in A nerkennung seiner
V e r d i e n s t  e u m d i e  k i i n s t l e r i s c h e  A u s - 
s o h m ii c k  u n g d e s  n e u e n  S t u d e n t e n - T a g e s -  
h e i m e s  im Aula-Gebaude der Technischen Hochschule in 
K arlsruhe u n d  u m d i e  M o n u m e n t a l - M a l e r e i  
i m  U n t  e r r  i c h t. —

Eine Professur fur spanische Kunstgeschichte ist 
der U niversitat Miinchen geschaffen und dem auBerordent
lichen Professor fiir neuere K unstgeschichte an der Uni- 
versita t Munchen, Prof. Dr. Hugo K  e h r e r , iibertragen 
worden. Das en tsp rich t der zunehm enden Beachtung, 
welche spanische K unst- und K ulturgeschiehte finden. —

Inhalt: Konig Friedrich W ilhelm IV. von PreuBen ais Ar
chitekt. (Fortsetzung.) — Verm ischtes. — W ettbewerbe. — Per
sonal-Nachrichten. —
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