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i t te n  im  W e ltk rie g , in  den 
e rs te n  T ag en  des J a h re s  1917, 
is t  e ine  au s  den M itteln  e iner 
S tif tu n g  d er F am ilie  B euche lt 
in G rü n b e rg  i. Sehles. e rr ic h 
te te  n eu e  ev an g e lisch e  K irc h e  
g ew e ih t w orden , de ren  E n t
w u rf au s  e inem  engeren  
W e ttb e w e rb  zw ischen  d re i A r
c h ite k te n  h e rv o rg eg an g en  ist. 

P re isg e k rö n t u n d  zu r A u sfü h ru n g  b es tim m t w u rd e  der 
E n tw u rf des d a m a lig e n  S ta d tb a u ra ts  W a g n e r  in
G logau ( je tz t  D ire k to r  d e r K u n stg ew erb e - u n d  H a n d 
w erk e rsch u le  in  d e r A n d re a s s tra ß e  zu B erlin ). V on zw ei 
E n tw ü rfen  d ie se s  V e rfa sse rs , e iner R u n d k irch e  u nd  einer 
im G ru n d riß  a c h s ia l a u sg eb ild e ten , 
kam  d'er le tz te re  a u f  A n ra te n  des Ob.- 
B au ra ts  H o s s f e l d  zu r A u sfü h 
ru n g , v o rw ieg en d  a u s  G rü n d en  d er 
A k u stik . S ie p a ß t  s ich  au ß erd em  
d er L ag e  d e r  K irch e  zw ischen  zw ei 
P a ra lle ls tra ß e n , d ie  v o r  d em  K opf 
d e r  K irche  n o c h  d u rch  eine Q uer
s traß e  v e rb u n d e n  sin d , a u c h  besser 
an . In  b ezu g  a u f  d ie  A k u s tik  h a t 
sich d ie se r n e u e  B au  sow ohl bei 
P re d ig te n  w ie  m u s ik a lisc h e n  V o rfü h 
run g en  dem  V ern eh m en  n a c h  v o r
trefflich  b ew äh rt.

D ie L ag e  d e r  K irch e  u n d  ih re  
B eziehung zur n ä c h s te n  U m gebung  
g e h t  aus dem  P la n  A bb . 4  a. f. S. 
hervo r. V on dem  V e rk e h r d e r  Q u er
s traß e  vor dem  K o p f u n d  d e r  L ä n g s 
straß en  is t sie d u rch  G a rte n a n la g e n  
g e tre n n t, v on  dem  b e b a u te n  G ru n d 
s tü ck  an  der H in te rfro n t d u rc h  hohe 
B äum e, w ie solche a u ch  an  an d e re r  
S te lle  a n  d ie  K irch e  h e ra n tre te n , 
verg l. d as G esam tb ild  A bb. 1. Im  
S ta d tb ild  u nd  in  den  L ä n g ss tra ß e n  
t r i t t  d ie K irche  m it ih rem  h o c h ra g e n 
dem  T u rm  ab'er doch  b eh e rrsch en d  
in  d ie  E rsche inung .

D er G ru n d riß , A bb. 7 S. 211, lä ß t  
die k la re  a ch sia le  G lied e ru n g  e rk e n 
nen . A us d e r  K o p ffro n t t r i t t  d e r im 
G ru n d riß  q u a d ra tisc h e  T u rm  v o n  I 0 m 
ä u ß e re r  S e ite n lä n g e  b is e tw a  zur 
H ä lfte  h e ra u s ; e ine  n ied rig e , offene, 
v o n  S ä u le n  g e tra g e n e  V o rfa h r t is t 
ihm  v o rg e la g e r t , in  se inem  U n te r
g e sch o ß  e ine  G ed äch tn is  bzw . B ra u t
h a lle  u n te rg e b ra c h t . D as K irc h e n 
sch iff s e lb s t h a t  e in fach  re c h te c k ig e n  
G ru n d riß  v o n  ru n d  33,6 m L än g e  au f 
23 ,5m B re ite . A n  d e r  H in te r f ro n t 
sc h lie ß t sich  e in  n ie d r ig e r  B au  von  
ru n d  15m B re ite  u n d  9 m v o rs p r in 
g e n d  an^ in  d en  d ie  A lta m isc h e  h in 
e in r a g t,  a u ß e rd e m  S a k ris te i , K ü s te r  
u n d  N e b e n rä u m e  u n te rg e b ra c h t sind.

M it fla ch e r a p s id e n a rtig e r  A u sb u ch tu n g  s p r in g t die 
S a k ris te i noch  au s  der H in te r f ro n t herv o r.

E in fach  g eg lied e rt w ie d er G rund riß  is t auch  der 
äu ß ere  A ufbau  des G o ttesh au ses, d a ß  h au p tsäch lich  
d u rch  die g lück liche  A b w äg u n g  der M assen w irk t und  
zu b e d eu te n d e r H öhe g e s te ig e r t is t, um  die K irche  aus 
den  sie u m gebenden  B äum en h e rau szu h eb en  u n d  im 
S tad tb ild  zur G eltu n g  zu bringen . D er T u rm  ste ig t 
ü b e r q u ad ra tisc h em  G rundriß  a ls fa s t ung eg lied e rte s  
e in faches P rism a bis zu 32m zu r oberen  P la ttfo rm  
em por. N ur ein H au p tg esim s u n d  e in  w en ig  v o rsp rin 
gendes B and  u n te rh a lb  d e r  P la ttfo rm , sow ie ein 
schm iedeeisernes G eländer zum  A bschluß  d er P la t t 
form  g liedern  das M assiv, dessen  g roße  F läch en  nu r 
du rch  w enige F en s te r, an  d er F ro n t d u rch  einen



F en ste rsch litz  m it größerem , reicher 
au sgeb ide tem  F e n s te r  u nd  eine U hr 
be leb t w erden . D ie v o rg e la g e rte  
k leine H alle s teh t in gu tem  G egen
sa tz  zu den schw eren  M assen des 
T urm es. D er oben  s ta rk  zu rü ck 
tre ten d e  A ufbau  is t re icher geglie-

H in d e n b u rg s tr.

M o /tk e s tr a ß e

A bb. 4. L a g e p l a n .

Abb. 3. 
L ä n g s s c h n i t t .

b o d en . N u r einige 
D a c h g a u b e n  bele- 
leb en  d ie  große 
D ach fläch e . Der 
D a c h s tu h l besitz t 
e ise rn e  B inder 
(d o p p e lte r  Polon- 
c eau , v g l. A bb. 2).

A u ch  d ie  L ang 
se ite n  d e r  K irche 

z e ig e n  g ro ß e  
F lä c h e n , d ie  nur 
d u rc h  zw ei üher- 
e in a n d e rlie g e n d e  

R e ih en  v o n  F e n 
s te rn ,en tsp rech en d  
d e r  z w e ig esch o ss i
g en  A n lag e  der 
S e iten sch iffe , in 
e in fa c h s te rU m ra h - 
m u n g  g e g lie d e r t 
u n d  d u rc h  d ie  be i
d en  P o r ta le  am  
K o p fe n d e  b e to n t 
w e rd en , d ie  ebenso  
w ie d a s  H a u p t-

No. 38.

Abb. 2.
Q u e r s c h n i t t .

d e r t ;  ü b e r a c h t
se itigem  G rund 
riß  e rr ich te t, w ird  
e r  m it stum pfem  
H elm  g ek rö n t, eine 
L ösung , die d er 
A rch itek t auch  bei 
a n d e ren  K irch en 
b a u te n  e iner lang- 
gezogenen , sp itzen  
H elm end igung  v o r
zieht. D ieser obere 
A ufbau  so llte  u r 
sp rüng lich  in K up
fe r au sg e fü h rt w e r
den , w as d e r K rieg  
unm öglich  m ach te . 
M an h a t  s ta t t  
d essen  eine A us
fü h ru n g  in E isen 
b e to n  g ew äh lt, 
au ch  die S p itze  
u n v e rk le id e t g e 
lassen . B e to n  is t 
auch  d as  M ateria l 
des u n te ren  T eiles

d es T u rm es , d essen  F lä c h e n  m it 
V o rsa tzb e to n  v e rk le id e t sind . D ie 
G lied e ru n g en  u n d  d e r  a rc h i te k to 
n isch e  S ch m u ck  sind , w ie a u c h  so n s t 
a n  d e r K irche  in  H au s te in  e rs te llt. 
D er T u rm  m iß t bis zum  K n a u f 4 6 m 
un d  b is  zu r S p itze  des ihn  b e k rö 

n en d en  K reu zes  im 
G anzen  ru n d  50 m.

D as in  Z iegeln  a u s
g e fü h r te  K irchensch iff 
s t r e b t  bis zum  H a u p t
gesim s, d a s  v o n  E ise n 
b e to n p la tte n  g e tra g e n  
w ird , b is zu 1 0 m em 
po r. D a rü b e r la g e r t  sich  
d a s  m äch tig e , n ach  - 
v o rn  ab g e w a lm te , n ach  
h in te n  d u rc h  G iebel a b 
g e sch lo ssen e  m ä c h tig e  
S a tte ld a c h , das m it 
H oh lz iege ln (M önch  und 
N onne) e in g e d e c k t is t. 
D er F ir s t  lie g t e tw a  
25 m ü b e r dem  E rd-



A bb. 5. I n n e r e s  d e r  K i r c h e  m i t  B l i c k  g e g e n  d e n  A l t a r .

p o r ta l  im  T u rm  eine  re ich e re  A u sb ild u n g  u n d  S k u lp 
tu re n sc h m u c k  e rh a lte n  hab en - Sie d ien en  fü r  g o tte s 
d ien s tlich e  Z w ecke a ls  H au p te in g a n g , d u rch  sie g e
la n g t m an  au ch  m itte ls  T rep p en  zu den  E m p o ren . D en  
einen  d ie se r E in g ä n g e  ze ig t A bb. 9 in  n ä c h s te r  N um m er. 
D ie T ü r  is t  v o n  S äu len  u nd  G ebälk  in  jo n is ie ren d en  
F o rm en  u m ra h m t 
u n d  d a rü b e r  m it dem  
S y m b o l d es  F rie - 
d en s(P a lm en trag en - 
d e r  E n g e l zw ischen  
L am m  u n d  L öw e) 
g e sch m ü ck t, w ä h 
re n d  d e r  S chm uck  
d e r  an d e ren  den  
K rie g  d u rch  L öw e 
u n d  K u g e l sy m b o 
lis ie rt. E in fac h  sind  
d ie  b e id en  E in g ä n g e  
a n  dem  h in te re n  
E n d e  d e r  L a n g se i

te n  a u sg eb ild e t, 
d u rc h  d ie  m an  eb en 
fa lls  a u f  T rep p en  
zu d en  E m p o ren  u nd  
d en  N eb en räu m en  
ü b e r  d e r  S a k ris te i 
g e la n g t. D ie F läch en  
sin d  m it R au h p u tz  
v e rse h e n , d e r  m it 
dem  T on  d e r H a u 

s te in g lie d e ru n g  
(T u ffs te in ) g u t zu 
sam m en g eh t.

B e tr i t t  m an  das 
In n e re  d u rch  den  
T u rm e in g a n g , so g e 
la n g t m an  z u n ä c h s t 
in d ie  im  u n te re n  
T u rm g esch o ß  lie 
g en d e  G ed äch tn is- u n d  B rau th a lle , e inen  q u a d ra tisc h e n  
R au m  v on  7 m S e ite n lä n g e . D er F u ß b o d e n  is t m it 
S o len h o fe r P la t te n  a u sg e le g t. D ie A rc h ite k tu r  z e ig t 
k r ä f t ig  k a n e lie r te  S äu len , m it E n g e lsk ö p fen  g e 
sc h m ü c k te  K a p ite lle  u n d  ein  d a ra u f  ru h en d es , m it 
f rü h c h ris tlic h e n  B la ttfo rm e n  g e sc h m ü c k te s  R undgesim s, 
a u f  dem  eine  m it re ich em  M osaik  g e sc h m ü c k te  flache
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A bb. 6 u n d  7. G r u n d r i s s e  i m  E r d -  u n d  E m p o r e n g e s c h o ß .

K uppel ru h t. D ie g an ze  K o n s tru k tio n  is i in  E isen 
b e to n  e rs te ll t  (L ä n g ssc h n itt A bb. 3).

D urch  ein  re iches, d u rch b ro ch en es , schm iede
e ise rn es P o r ta l, v o r  d a s  be i T ra u u n g e n  ein  V o rh an g
gezogen  w erd en  k a n n  (vgl. d ie  W ied e rg ab e  d e r In n en 
se ite  d ieses P o r ta le s  A bb. 11 in  n ä c h s te r  N um m er)

b e tr i t t  m an  d a s  In 
nere  des e igen tlichen  
K irch en rau m es, d er 
d u rch  d as  g ro ß e  
V e rh ä ltn is  d e r Ge
sa m tb re ite  zu r L ä n 
g e  dem C h a ra k te r  
d e r  P re d ig tk irc h e  
R ech n u n g  tr ä g t .  E s 
is t e ine  b a s ilik a le  
A n lag e  m it e inem  
1 3 m b re item  M itte l
schiff sow ie zw ei 
sch m a le ren  S e ite n 
schiffen, w e lch ’ le tz 
te re  d u rc h  d ie  E m 
p o ren  in  zw ei G e
sch o sse  g e te i l t  sind . 
D as M itte lsch iff is t 
e tw a  3,5 m h ö h e r g e 
fü h r t u nd  e rh ä lt noch  
se itlich es O berlich t 
d u rch  F e n s te r , d ie  
v o n  dem  d u rc h  d ie  

D a ch g au b en  b e 
le u c h te te n  D ach 
rau m  ih r L ich t e r 
h a lten . F lach e  H olz
d ecken  ü b e rsp a n n e n  
die d re i Schiffe. D ie 
D eck e  des M itte l
schiffes is t  a n  b e
so n d eren  e ise rn en  

F  a c h w e rk trä g e rn ,

2011

d ie  a u f  se in en  S e iten m au e rn  ru h en , a n g e h ä n g t.
D ie K irch e  e n th ä l t  1200 S itz p lä tz e  u n d  zw ar 

zu eb en e r E rd e  800, a u f  d en  E m p o ren  400. In  den  
b re ite n  G än g en  k ö n n e n  a u ß e rd em  n och  e tw a  800 P e r 
sonen  bequem  s teh en . D ie R a u m v e rte ilu n g  is t  so 
g e tro ffen , d aß  m an  v o n  a llen  P lä tz e n  a u s  sow ohl 
d en  A lta r  w ie d ie  K an ze l g u t seh en  k an n .
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Vom H au p te in g a n g e  r ic h te t sich der B lick, u n te r  
d er an  d e r R ü ck se ite  d e r V o rd e rfro n t an g eo rdne ten  
Sänger- und  O rgelem pore  h indu rch , au f den  am  a n 
deren  E n d e  a n g eo rd n e ten  C hor bezw . die A ltarm sctie , 
d e r noch  eine b re ite re  m it d re i S tu fen  herausgehobene  
P la ttfo rm  v o rg e la g e rt is t. In  d er A chse s te h t d er 
A lta r  ganz fre i, so d aß  e r beim  A bendm ahl um gangen  
w erd en  k an n , e in  sch lich te r T isch  des H errn , dessen  
H au p tsch m u ck  ein hohes w eißes M arm orkreuz im

K ruzifix  in B ronze  b ild e t. A u f  d e r  P l a t t f o r m ,  a n  e i n e n  
d e r P fe ile r a n g e b a u t, d i c h t  an  d e n  S t u f e n ,  s t e h t  l i n k s  
die  K anzel,*) re c h ts  d e r  T a u fs te in  ( v g l .  A b b .  5 ) .  A uf 
die bei v ie len  m odernen  e v a n g . K i r c h e n  b e l i e b t e  Z u 
sam m en z ieh u n g  v on  A lta r , K a n z e l  u n d  O r g e l  z u  e i n e m  
m o n u m en ta len  M itte lp u n k t des C h o r s  h a t  a l s o  d e r  

A rc h ite k t v e rz ic h te t .  — ( S c h l u ß  f o l g t . )

*) Im  G rundriß A b b . 7 ißt d ie  K a n z el n ic h t ganz r ic h tig  e in getragen , 
D ie  S te llu n g  im  L ä n g ssch n itt  stim m t m it der A u fn ah m e in  A b b . 5 Ü b erein . —

Vermischtes.
Zur Wiedereröffnung des Deutschen Archäologischen 

Institutes in Rom. Durch eine Verordnung des italienischen 
Reichsverwesers vom 26. Ju li 1917 wurde, nachdem auch 
Italien in den K rieg gegen Deutschland eingetreten war, 
der Kapitolinische Hügel in Rom, auf dem der Palazzo 
Caffarelli m it dem Sitz der D eutschen Botschaft, das 
Deutsche K rankenhaus und das Deutsche Archäologische 
Institu t lagen, in die Monumentalzone der S tadt Rom ein
bezogen und der italienischen Regierung dadurch das 
Recht verliehen, die Enteignung der auf diesem Hügel 
liegenden G rundstücke und Gebäude vorzunehmen. Diese 
Enteignung des deutschen Besitzes auf dem K apitol ist 
dann durch eine Verordnung des italienischen U nter
richts-Ministers vom 28. November 1918 gegen eine E n t
schädigung von 2,7 Millionen Lire ausgesprochen worden. 
Hiergegen hatte die schweizerische G esandtschaft in Rom, 
die w ährend des K rieges die deutschen Interessen ver
tra t, E inspruch erhoben, der sich gegen die zu geringe 
Entschädigungssum me wandte. Nach W iederaufnahm e 
der diplomatischen Beziehungen m it der italienischen 
Regierung wurde dann in Verhandlungen über eine be
friedigende Regelung der Angelegenheit m it dem Erfolg 
eingetreten, daß Mitte Dezember 1923 in Rom ein deutsch- 
italienisches Übereinkommen unterzeichnet wurde, das 
eine endgültige Lösung der Streitfragen enthält, die en t
standen waren aus der Enteignung des deutschen Besitzes 
auf dem Kapitol. Nach diesem Übereinkommen wurde 
dem Deutschen Reich als neuer Sitz der Botschaft der 
Palazzo V i d o n i am Corso V ittorio Emanuele, neben der 
K irche Sant’A ndrea della Valle angeboten und vom Reich 
übernommen. In  einem K upferstich vom Jah r 1540 w ird 
der Palast, in dem K arl V. in Rom wohnte, Rafael zu
geschrieben; der Entw urf entstand wohl 1515. Durch V er
mietungen von Teilen des um fangreichen Gebäudes ge
wann die D eutsche B otschaft Mittel, dem D eutschen 
Archäologischen In s titu t in Rom eine neue U nterkunft zu 
verschaffen. Diese befindet sich im Anschluß an die von 
Franz S c h w e c h t e n  in Berlin erbaute neue evangelische 
K irche in Rom in den Räumen des alten Gemeindehauses 
an der V ia Sardegna zwischen P o rta  P incrana und P o rta  
Salaria, auf dem Gelände der sallustianischen und 
ludovisischen Gärten, die leider der Bauunternehm ung 
überliefert wurden. Die kostbare Bibliothek, eine Fach
sammlung von Büchern ersten  Ranges, wurde in dem 
großen Saal des Gemeindehauses aufgestellt; im Anschluß 
daran  wurden Arbeitsräum e geschaffen, und es ließ sich 
auch ermöglichen, einige W ohnungen für S tipendiaten des 
Institutes einzurichten. Unter der Oberleitung des G eneral
sekretärs des D eutschen Archäologischen Institu tes, P ro 
fessor G erhard R o d e n w a l d t  in Berlin, w urden der 
Umzug aus dem bisherigen Gewahrsam w ährend des 
Krieges und die N eueinrichtung durch Professor W alter 
A m e 1 u n g , den ersten Sekretär des Institu tes, geleitet. 
Die Eröffnung der neuen Institu tsräum e soll im Mai
d. J . stattfinden.

Inzwischen sind der Palazzo Caffarelli und die ihm 
benachbarten ehemaligen deutschen Gebäude niedergelegt 
worden. Archäologische Funde, nam entlich eines alten 
Jupiter-Tem pels, sind nicht gem acht worden. Der Palazzo 
Caffarelli und das Gebäude des D eutschen Archäologischen 
Institu tes sind vergeblich geopfert worden.

Das D eutsche A rchäologische In s titu t ist die älteste 
und hervorragendste A nstalt zur E rforschung der antiken 
Denkmälerwelt. Sie wurde am 21. April 1829 unter dem 
P ro tek to ra t des damaligen K ronprinzen Friedrich Wilhelm 
von Preußen, dem späteren König Friedrich Wilhelm IV., 
gegründet. Ih r erster Sitz war das Gebäude der preußi
schen G esandtschaft in Rom. Bei der Gründungsfeier 
waren außer dem K ronprinzen zugegen: Bunsen, Gerhard, 
Kestner, Thorwaldsen, Panofka, der Herzog Albert 
de Luynes und andere K ünstler und K unstfreunde. Als 
Zweck der A nstalt wurde bezeichnet: „Auf dem Gebiete 
der Archäologie und der Philologie die Beziehungen 
zwischen den H eim atländern alter K unst und W issenschaft 
und der gelehrten Forschung zu beleben und zu regeln 
und die neu aufgefundenen Denkmäler der griechischen

und röm ischen Epoche in rascher und genügender Weise 
zu veröffentlichen.“ H ierzu d ienten die Veröffentlichungen 
des Institu tes, und zw ar von  1829 bis 1887 die „Monumenti 
inediti“, m it jährlich 12 Tafeln m it Abbildungen der be
arbeiteten D enkm äler, dann ein Jahrbuch , die „Annali“ 
mit bildlichen D arstellungen, und endlich die monatlichen 
„Bulletini“ m it B erichten über die neuesten  Entdeckungen 
und Forschungen. Als Z entralorgan des Institu tes diente 
seit 1875 die „A rchäologische Z eitung“ in  Berlin.

Schon 7 Jah re  nach der G ründung ergab sich die Not
w endigkeit eines eigenen G ebäudes für das Institu t, das 
1836 im G arten des D eutschen H ospitales in Rom erbaut 
wurde. Die Entw icklung nahm  jedoch einen so schnellen 
Gang, daß in den Jah ren  1873— 1876 nach den Entwürfen 
des A rchitekten L a s p e y r e s  das um fangreiche, palast
ähnliche Gebäude V ia di Monte T arpeo 28 errich te t wurde. 
Nocli w ährend des Baues w urde die A nsta lt am 18. Mai 
1874 R eichsanstalt. Im gleichen Jah re  w urde die Zweig
ansta lt in A then begründet; beide A nsta lten  unterstehen 
einer Z entraldirektion in Berlin. Jede  A nsta lt erhielt 
2 Sekretäre; der erste  Sekre tär in Rom  w ar lange Jahre 
E. P  e t  e r  s e n , der erste S ek re tä r in  A then Wilh. 
D ö r p f e 1 d. Die B aukunst h a t aus den A rbeiten beider 
Institu te  den größten  N utzen gezogen. Es darf nur an 
die Entdeckungen Dörpfelds in T ro ja  erinnert zu werden.

Möge dem D eutschen A rchäologischen In s titu t in Rom 
in seinem jetzigen Heim eine neue Periode blühender und 
fruchtbringender A rbeit beschieden sein. —  — H .—

Gedächtnisausstellung in der Technischen Hochschule 
Berlin. Am Sonntag, den 11. Mai, w ird in der Technischen 
Hochschule zu C harlo ttenburg  im A rchitekturm useum  eine 
G edächtnis-A usstellung nachgelassener W erke der ver
storbenen Prof. Fritz L a s k e  und  F ritz  K l i n g h o l z  
eröffnet. Die einleitende Feier findet 11 Yt Uhr im Senats
sitzungszimmer, H auptgebäude, Zimmer 228, s ta tt. Freunde 
und Schüler der V erstorbenen sind eingeladen. —

W ettbewerbe.
Einen internationalen Wettbewerb zur Erlangung von 

Entwürfen für den Bau eines Tempels in Wien schreibt
der Tem pelverein für den X in . B ezirk der S tad t Wien mit 
F rist zum 1. Jun i d. J. un ter den jüd ischen  Architekten 
aller L änder aus. Die Ü bertragung der Planausführung 
und architektonischen L eitung  an  den Träger des 
I. Preises is t vorgesehen. U nterlagen beim Bevollmäch
tig ten  des Tem pelvereins, Ing. A rnold Wortsmann, 
W ien XIII, Lainzer S traße 15 (Baukanzlei) gegen bestell
geldfreie E insendung von 50 000 ö. K., die bei Einreichung 
eines E ntw urfes zurückgezahlt w erden. P re ise  von 32, 
24 und 16 Mill. ö. K. Im  P re isgerich t die H erren  Ob.-Brt. 
Prof. Joseph  H o f f m a n n ,  B rt. Arch. Em il H o p p e ,  
Brt. Arch. A lexander N e u m a n n  und Brt. Dr. Arnold 
K a r p 1 u s , säm tlich in W ien. —

Einen internationalen Wettbewerb zur Erlangung von 
Entwürfen für ein Bankgebäude in Kowno schreibt die
Lietuvos B ankas in K aunas (Kowno) m it F ris t zum 
20. Jun i aus. 3 P reise von je  10 000, 7000 und 5000 Litas, 
ferner A nkäufe nach G utdünken der B ank in Höhe des
I. Preises. Die Zusam m ensetzung des P reisgerich tes wird 
besonders bekann t gegeben. Das vo llständige Programm 
und nähere Bedingungen sind in Nr. 36 der D eutsch. Bztg., 
A nzeigenteil S. 36, veröffentlicht. B esondere Unterlagen 
w erden w eiter n ich t abgegeben. —

Wettbewerb Bebauungsplan Spalato. Die Abgabefrist
ist, wie uns von der ausschreibenden Stelle mitgeteilt 
ist, nunm ehr zum zw eiten Male bis zum 1. Septem ber d. J., 
12 Uhr m ittags, verschoben. —

Inhalt: Die evaneelriche Erlöserkirche in Grünberg i. Schl. 
— Vermischtes. — Wettbewerbe. —

Bildbeilage: Die ErlOserkirohe in Grünberg i. Schl. —

v  ^ erla£  der D eutschen B auzeitung, G .m .b .H .  in  Berlin.
F ü r die R edaktion  veran tw ortlich : F  r  i t  z E  i s e 1 e n  in Berlil

D ruck. W . B ü x e n s t e i n ,  B erlin  SW  48.

N o. 38.


