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Von Dr. A lbert H o f m a n n .
(Fortsetzung.)

ls H eidelo ff v on  H erzog  E rn s t 
n a c h  C ob u rg  b e ru fen  w u rd e , w ar 
ihm  d iese S ta d t n ic h t m eh r frem d, 
d e n n  v o n  1817 b is 1822 h a tte  e r 
h ie r a is  S ta d tb a u in s p e k to r  ge- 
w irk t. D ie T a tig k e it H eideloffs 
d a u e r te  v o n  1838 b is 1860. E r 
w u rd e  u n te r s ti i tz t  d u rch  d en  B au- 
fiih re r sp a te re n  G eheim en  H o fra t 
u nd  V e rw a lte r  d e r K u n stsam m - 

lungen  R o t h b a r t h  u n d  d u rc h  d ie  B au m eis te r 
G o r  g  e 1 u n d  S t  r  e i b. S eine A u fg ab e  b e s ta n d  in 
der W ie d e rh e rs te llu n g  d e r B a u te n  zu W o h n zw eck en  
and  fiir d ie  A u fn ah m e  d e r h erzo g lich en  K u n stsam m - 
lungen . L e id e r  muB fa s tg e s te ll t  w e rd en , daB  e r v o n  den  
a lten  schonen  G eb au d en  d e r  B u rg an lag e  v ie l abreiB en 
lieB, w as w ir zu r k u n s tle r isc h e n  W u rd ig u n g  d e r g an zen  
A nlage  h e u te  n och  g e rn  e rh a lte n  g eseh en  h a tte n ; an- 
d e re rse its  fiig te  e r  v ie l h inzu , w as w ir h eu te  g e rn  en t- 
beh rt h a tte n . W a r d ie  a lte  G o tik  sch lich t u n d  e in fach , 
e in e r  B u rg  v o n  d e r  g esch ich tlich en  Y e rg a n g e n h e it w ie 
der V este  C o b u rg  w iird ig , so g en iig te  sie H eidelo ff und  
den  A n sch au u n g en  se in e r Z eit n ic h t m ehr, es w u rd en  
in re in  auB erlich  d e k o ra tiv e m  S inn B e re ich e ru n g en  
vo rgenom m en , K re u z b lu m e n  u n d  M aB w erke h in zu  ge- 
fiig t. N am en tlich  n ah m  H eidelo ff in d ie se r W eise E iń-

fluB au f d en  In n en b au . V on den  E rk e rc h e n  des H ohen  
H auses u n d  vom  k le in en  T o rtu rm  und ,,B lauen  T u rm “ 
v e rsch w an d en  die schonen  Z w iebelhauben ; a n  d e r  S te lle  
d e r  a lte n  „ g e d e c k te n  B a tte r ie "  e n ts ta n d  d ie  T e rra sse  
a n  d er eh em alig en  W ir tsc h a ft. A n  S te lle  d e r a lte n  
S ch ieB scharten  w u rd e n  d ie  M auern , w o es  m og lich  w ar, 
m it regelm aB igen  Z innen  be re ich e rt. H ier w ie au ch  in  
fa s t  a llen  se inen  E n tw u rfe n  fa l lt  e ine dem  m itte la lte r -  
lich en  C h a ra k te r  en tg e g e n s te h e n d e  k iih le  ak ad em isch e  
G leichm aB igkeit in  d er a rch itek tb n isch en  K om position  
n ic h t seh r an g en eh m  auf.

D en  e ig en tlich en  tJbeln  des Y erfa lle s  is t H eideloff, 
w en n  e r n ic h t ganz  n eu  b a u te , n u r  w en ig  en tg e g e n  ge- 
tr e te n . GroBe R isse  w u rd en  z. B. zum eist n u r  zuge- 
w orfen . N ur beim  „H ohen  H a u s“ h a t  e r m eh r S o rg fa lt 
a n g e w a n d t u n d  d u rch  d ieses G ebaude groB e A n k e r 
g ezogen , u m  ein A usw eichen  d e r  siid lichen  W a n d  n ach  
dem  H o fg a rte n  zu  v e rh u te n . D iese S iidw and  b e s te h t 
au s  zw ei sch w ach en  W an d en , d ie  zw ei S to ck  hoch  
e inen  W e h rg a n g  einschlie& en, d e r im  M itte la lte r  k le i- 
n e re  F e n s te r  besaB.

In  d e r  Z eit H eidelo ffs fan d e n  fo lg en d e  h au p tsach - 
liche A rb e iten  s ta t t :  1847 w u rd e  d ie  a lte  K irche , d ie  
b ed en k lich e  R isse  ze ig te , im  Z u sam m en h an g  m it A r
b e iten  am  F iirs te n b a u  ab g eb ro ch en  u n d  1861 neu , a b e r  
k le in e r  w ied e r au fg e b a u t. 1849 y e rsc h w a n d  d as  a lte
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Brunnenhaus vor der Kirche, das Heideloff nach dem 
auf Seite 292 erkennbaren Entwurf zu ersetzen beab- 
sichtigte. 1851 bis 52 wurden die Invaliden-Wohnungen 
im ostlichen Hof abgebrochen, 1853 folgte die alte 
Schmiede, die zu dieser Zeit Gasthaus war. Dafiir

Museum; er g e h t auf Nicolaus G r o h m a n n  zurUck. 
1860 wurde aus dem „Hohen Haus“ die Strafanstalt 
en tfe rn t u nd  es w u rd en  die daneben liegenden kleinen 
Fac.hw erkgeba.ude abgerissen. Jedoch an der „Steinernen 
Kemenate“ w urde n u r wenig geandert.
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wurde ein neues Gasthaus an der Sudmauer der Veste 
errichtet. 1856 wurde ein Torturm an Stelle eines 
kleinen Turmchens erbaut, 1859 folgte die steinerne 
Brucke am Haupteingang an Stelle der alten Zugbrticke. 
Im gleichen Jahr fand der Umbau des„Blauen Turmes“ 
und des „Langen Hauses“, das bis dahin Kaserne war 
und an der Stelle des jetzigen Kongrefibaues stand, 
statt. Dieser Bau Heideloifs wurde spater Yogel-

1 <?iesem  Z u stan d  fand Ebhardt die Veste, ais er 
• < seine S tu d ien  au f ihr begann und bei diesem 

zustand  se tz ten  1908 bis 1909 die Erneuerungsarbeiten 
ein. D as Ziel d er h eu tig en  W iederherstellung w ar zu- 
n acnst, d as ehrw iird ige  Baudenkmal vor dem ganz- 
u  m'11) zu re tte n  u n d  die Entstellungen der

eic elort-Z oit zu en tfe rn en . Ferner sollten Wolinraume 
nr die lierzog liche F am ilie  und ausreichende Samm-
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lungsriiuine fiir d ie  k o s tb a re n  K u n stsam m lu n g en  des 
herzoglichen H auses g esch a ffen  w erd en . D ie F o rm  des 
Um baues im d d e r  N e u b a u te n  w u rd e  v o n  dem  G rund - 
satz ge le ite t, u n te r  B en u tzu n g  d e r  w e rtv o lle n  a lten  
R este engsten  A nschluB  an  d ie  a lte n  e in fachen  M assen, 
Mafie und  F o rm en  zu suchen . W o  A n h a lts p u n k te  fiir 
N euschopfungen n ich t a u f  d e rV e s te  s e lb s t v o rh a n d e n  
w aren, w urden  sie b en a c h b a rte n , u n te r  ah n lich en  zeit- 
lichen und  o rtlich en  V e rh a ltn issen  e n ts ta n d e n e n  a lten  
A usfiihrungen en tnom m en . M it g ro fite r S o rg fa lt w urde 
erhalten , w as zu e rh a lte n  iib e rh au p t m oglich  w ar. D er 
rom anischen Zeit b lieb  ih r A n te il an  den  a lte s te n  S tel- 
len der B u rgan lage  b e la ssen ; d ie  g o tisch en  F o rm en  
blieben da, wo sie e in s tm a ls  w a ren . Und au ch  die 
Zeiten der R en a issan ce  u n d  des b eg in n en d e n  B arock  
behielten ih r R ech t. E s w u rd e  a lso  bei den  W ieder- 
h ers te llungsarbe iten  k e in e  Z e it u n d  k e in S til  b ev o rzu g t, 
es w urde vo r A llem  k e ine  s tilis tisch e  E in h e it u n d  E in- 
heitlichkeit e rs treb t, w ie sie H eidelo ff w ollte . D enn 
das w are d e r  k iin s tle risch e  T o d  d e r V este  gew esen , die 
heute in einem  se lte n e n  F o rm en re ic h tu m  aus allen  
Zeiten und in re icher M an n ig fa ltig k e it d e r  E rsch e in u n g  
auf d er H ohe iiber d e r  S ta d t p ra n g t.

Die A rbe iten  e rs tre c k te n  sich  au f die fo lg en d en  
Bauten un d  A n lag en : a) D ie K a p e l i  e ,  fr iih e r P e te r  
und Pau l gew eih t, e ine ro m an isch e  D oppe lkape lle , die 
seit 1500 in g o tisch en  F o rm en  u m g eb au t w ar. H ier 
p redigte M artin  L u th e r  w ah ren d  se in es A u fen th a lte s  
auf der V este. b) D er F u r s t e n b a u ;  e r  w a r im m er 
der H aup tw ohnbau  d er F iirs te n . Seine A n fan g e  gehen  
auf rom anische Z e it zu ru ck ; e r  w a r e in  S te in b au  bis 
um etw a 1500, b is e r nach  einem  v e rh ee ren d en  B ran d  
vom  ersten  O bergeschoB  ab  a is F a c h w e rk b a u  w ieder 
aufgerich tet w urde . D abe i w u rd e  die S iidw and  w eit 
vor die rom anische S iidw and  v o rg e r iic k t. D ie N ord- 
w and liegt im  A uB enm ante l d e r  B urg . M it dem  Fiir- 
stenbau is t d ie  K ap e lle  en g  v e rb u n d e n . c) D ie 
„ S t e i n  e r  n e  K e m e n a t e “ , d ie  sich  a n  den  F u r 
stenbau anschlieB t u n d  q u e r zw ischen  den  be id en  H ofen 
der B urganlage lieg t. Sie is t ein  v o llig e r S te in b au  und  
gehórt nach  ih ren  F o rm en  d e r B a u p e rio d e  v on  1500 an. 
W ahrend das E rdgeschoB  gew o lb t is t, b e fin d e t sich 
im ersten  O bergeschoB  ein h o lzg ed e ck te r W affen saa l. 
Das zw eite O bergeschoB  is t in  zah lre iche  G em aeher 
ge te ilt und  w u rd e  v o n  v e rfa lle n e n  D ach ern  g ed eck t,
d) Die „ R o t e K e m e n a t  e“ , der je tz ig e  S aa lb au . D as 
Bauw erk, dessen N o rd w an d  den  A uB enm ante l d er B urg  
bildet, lieg t in d e r F lu c h t des F iirs te n b a u e s  u n d  b ilde t 
die N ordseite  des auB eren H ofes. E s w a r schon  friih- 
zeitig bau fa llig  und  m uB te d ah e r a b g e tra g e n  w erden . 
A uf den R esten  m a c h tig e rM a u e rn  u n d  iiber den  R iesen- 
kellern  e rh eb t s ich  z u rz e it d e r K ongTeB bau im  R ohbau .
e) D as K o r n h a u s ,  H erzo g in b au , d as  v o r  dem  west-* 
lichen A uB enm antel d e r B u rg  e rb a u t w urde . E s  b ilde t 
den w estlichen  A bschluB  des auB eren  H ofes u nd  w urde  
ais n ied riges H aus e rb a u t, d essen  in n e re  T e ilu n g en  n ich t 
erhalten  sind. D ie A uB enm auern  b es teh en  au s  S tein . 
Es w urde fiir d ie  A u fn ah m e  d e r  S am m lungen , n a m e n t
lich d e r  K u pferstich -S am m lung , h e rg e r ic h te t. Zu d iesem  
Zweck sind in  die v o n  d e r  w estlich en  M an te lm au er der 
B urg  v e rd eck te  W estw an d , v o n  auB erhalb  d e r  B u rg  un- 
sich tbar, groBe F e n s te r  fiir d ie  S am m lungen  einge- 
brochen w o rden , w ah ren d  d ie  O stw and  des B au w erk es 
unberiihrt. b lieb . f) D as „ H o h e  H  a u  s“ fo lg t an  d e r  
S iidseite des auB eren  H ofes. E s  s ta m m t au s  d e r  g o ti
schen Z eit, v on  1482. E s  is t auB en v o llig  u n b e riih rt. bis 
auf ein ige F e n s te r , d ie  im  19. J a h r h u n d e r t  e in g eb ro ch en  
w urden. E s is t ein  S te in b au  m it hohem  S ch ie fe rdach  
und en th a lt B eam ten w o h n u n g en . g) D as G a s t e h a u s  
ist ein n ied riger, g roB en te ils  n e u e r  B au  m it S te in m au em  
und Z iegeldach , d e r au ch  die W o h n u n g en  fiir die H of- 
dam en en th a lt. i) D e r Z w i n p e r  u nd  die T  ii r  m e 
ringsum  w u rd en  g le ich fa lls  in d ie  W ied e rh e rs te llu n g s- 
arb e iten  einbezogen . k ) D ie B a  s t  e  i e  n  u n d  B a  11 e - 
r i e n , u nd  zw ar d ie  b e id en  g e g e n  S i i d e n  v o r  - 
g e l a g e r t e n  B a s t e i e n  u n d  die g r o B e  B a s t  e i 
im W esten , die a u s  dem  X V H . J a h rh u n d e r t  stam m en . 
w urden , w ie au ch  d ie  h o h e  i n n e r e  B a t t e r i e  von  
den W ie d e rh e rs te llu n g sa rb e ite n  n ich t au sg esch lo ssen .

D ie B au arb e iten  b eg an n en  a n  d e r  K apelle  u n d  am  
F u rs te n b a u . D ie M auem  d e r  K a p e l l e  waretn n ic h t m ehr 
s tan d sich er. E s w u rd en  d ah e r die a lte n  G ew ólbe geo ffne t 
u n d  m an  fan d , daB d ie  F u n d am en te  d er go tischen  Z eit 
au f au s dem  J a h r  1500 stam m en d em  B au sch u tt s tan d en . 
D a ru n te r  e rs t lag en  die R este  d er rom an ischen  G rund- 
m auern . E s e rg ab  sich d a ra u s  d ie  N o tw en d ig k e it, sehr 
schw ierige, 3,85 m tiefe  neue  G riindungen  anzu legen , 
w ozu d ie  U m fassungsm auern  u n te rfa n g e n  w erden  
m uB ten. Bei d iesen  A rb e iten  s te llte  sich  d ie  M oglich
k e it h e rau s , u n te r  B en u tzu n g  eines rom anischen , halb - 
ru n d en  H ornes eine neue  G ru ft an zu legen , die sich 
H erzog  C arl E d u a rd  a is  e in s tige  R u h e s ta tte  a u se rw ah lt 
h a t*

D ie groBe H ohe d er an  sich k le inen  K apelle  ru h r t 
d av o n  her, daB d ie  K ap e lle  im  M itte la lte r eine D oppel
kap e lle  w a r, w ie m an  sie au ch  in  N iirnberg , T au b er- 
b ischofsheim  u n d  an  a n d e ren  b ev o rzu g ten  O rten  des 
M itte la lte rs  fand . G otische F o rm en  nahm  sie  s e i t  1500 
an . Um n u n  den  hohen , fa s t ą u a d ra tis c h e n  R aum  in  d er 
R au m w irk u n g  b e fr ied ig en d e r zu  g e s ta lten , w u rd e  d ie  
ehem alige  S ak ris te i zum  H au p trau m  gezogen  u n d  ais 
g le ich  h o h e r C hor au sgeb ilde t. E in  N etzgew o lbe  m it 
re ich ste r R ip penb ildung  iib e rsp an n t H au p trau m  u n d  
C hor. A uB erdem  h a t  d ie  K ap e lle  ch a ra k te ris tisc h e n  
b ild n e risch en  S chm uck  in  den  W a p p e n  des H erzogs 
u n d  d e r  H erzog in , sow ie in  E ck k o n so len  in n en  m it dem  
B ild  des A rc h ite k te n  e rh a lten . D ie v o n  H ofg lasm ale r 
E d u a rd  S t  r  i 11 in  F re ib u rg  im  B re isg au  ausg e fiih rten  
schonen  G lasfen ste r s te llen  L u th e r, M elam chthon u n d  
die K u rfiirs ten  d a r. E in  groB es B ildn isfenste r ze ig t den  
H erzog , die H erzog in  u n d  v ie r  P rin zen  u n d  P rin zessin - 
nen . D urch  Ó ffnung e ines T o res  im  E rdgeschoB  nach  
dem  F u rs te n b a u  is t G e leg en h e it gegeben , d e r  K ap e lle  
e in en  w e ite ren  R au m  anzuschlieB en, um  be i auBer- 
o rd en tlich en  A n lassen  groB ere M engen v o n  Z uho rern  
am  G o tte sd ie n s t te iln eh m en  la s sen  zu k o n n en . Die 
A u ss ta ttu n g  d e r  K ap e lle  m it G estiih l, O rgel, A lta r , 
K anzel, h e rzo g lich e r L oge  u n d  K irc h e n g e ra t feh lt 
noch ; es liegen  a b e r h ie rzu  d ie  fe r tig e n  E n tw iirfe  
E b h a rd ts  vo r.

D er F i i r s t e n b a u  w u rd e  beim  B eginn d er B au
a rb e iten  in  b oser b au lich e r Y erfassu n g  vo rg efu n d en . 
Die A uB enm auern  h a n g te n  bis zu  1,25 m iiber, die 
B a lk en lag en  w aren  d u rch g eb o g en , das a lte  F ach w erk  
en v ies  sich  ais te ilw eise  ze rs to r t, u n d  das neue  F a c h 
w erk  aus d e r  H eideloff-Z eit b e s ta n d  n u r  au s  aufge- 
n ag e lten  B re tte rn . D er D ach stu h l w a r au s a llen  F u g en  
und  n ach  n a h e ren  U n te rsu ch u n g en  s te llte  m an  fest, daB 
die F u n d am en te  d e r  N o rd se ite  te ilw eise  z e rs to r t w aren . 
A uch  d ie  S cho rns te ine  h a tte n  sich  s ta rk  v erschoben  
u n d  w aren  fa s t  du rch w eg  u n b en u tzb a r. So e rg ab  sich 
d enn  u n te r  Y erw en d u n g  e in iger w ertv o lle r  a lte r  R este  
fa s t ein  N eubau , d er n a c h  den  G rund rissen  Seite  294 ge- 
s ta lte t  w u rd e 'u n d  d essen  A nsich ten  u n d  S ch n itte  S. 296 
u n d  294 d a rg e s te llt sind . D ie A bb ild u n g en  S. 245 u nd  
296 geben  A nsich ten  des fe r tig e n  B aues n a c h  d e r  N a tu r  
w ieder.

D ie B au a rb e iten  beganneln h ie r m it dem  te ilw eisen  
U n te rfan g en  d e r F u n d am en te , seh r schw ierige  A rbeiten , 
d a  d ie  U n te rfan g u n g en  sich  b is zu 3 u n d  4 m u n te r  den 
a lte n  F u n d a m e n te n  e rs tre c k te n . D ie a lten  H o lzsau len  im 
E rdgeschoB  warem zur A ufnahm e d e r ih n en  zu- 
g em u te ten  L a s t  zu sch w ach ; sie s ind  1910 d u rch  re iche  
S an d ste in sau len  e rse tz t w o rden , w elche die g esam te  
L a s t d e r in n e ren  W an d ę  u n d  D ecken  tra g e n . Bei den  
U n te rsu ch u n g en  ze ig ten  sich in  d er in n e ren  L an g sw an d  
un d  in  d er K iiche  b au lich e  R este  au s ro m an iseh e r Zeit. 
Bei d en  E n tw iirfen  fiir d en  W ied e rau fb au  w u rd e  m ach- 
tig e s  E ichenho lz  - F a c h w e rk  v e rw en d e t, d as  in  d e r 
F o rm  g en au  n ach  den  E ich en h o lz res ten  b e h a n d e lt 
w urde , d ie  sich u n te r  dem  B re tte rw e rk  d e r B au au s- 
fiih ru n g en  H eideloffs ze ig ten . D ie D a c h d e c k u n g  e rfo lg te  
in  M onchen u n d  Noinnen in  d e r A b fo rm u n g  n a c h  d en  
a lten , a n  O rt u nd  S te lle  gefuindenen S te inen . A lle 
B au ten  e rh ie lten  S am m elheizung , re iche  W asse ra n la g e n  
usw .

In  seinem  h eu tig e n  Z u stan d  is t d e r B au  einem  
fiirs tlichen  W o h n b au  e n tsp re c h e n d  h e rg e r ic h te t. E s  is t
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in  ihm  dem  H erzog C arl E d u a rd  ein lebenslang liches 
W o h n rech t e in g erau m t w orden . E r  w urde  im  H erb st 
1920 bezogen. Die gToSe H alle im  E rdgeschoB  w urde  
zur E m pfangsha lle  bestim m t; d o rt finden  regelm aB ig 
E m pfange , K onzerte , Y o rtrag e  und  ahnliche V eran sta l- 
tu n g en  s ta tt . D ie Z im m er im  e rs ten  O bergeschoB haben  
noch  die a lte  A u ss ta ttu n g , sie w erden  ais vornehm e 
Frem denzim m er benu tz t. D ie herzogliche W ohnung  
lieg t im  zw eiten  O bergeschoB. Im  iiberkom m enen  B au  
b efand  sich ein a lte r  Saal, dessen  reich  g eg liederte  
go tische  B ohlenw ande h in te r Lehm w am den verbo rgen  
w aren  u nd  dadu rch  fa s t u n b eriih rt e rh a lten  blieben. Sie 
zeig ten  um fangre iche  R este  a lte r  M alerei, d ie e rg an z t 
w urde. In  d ieser u rsp riing lichen  G esta ltu n g  b ie te t* d e r 
R aum  ein seltenes B eispiel d er R au m k u n st des 16. J a h r 
hu n d erts  dar. Im  O brigen ze ig t die W ohnung  des 
H erzogs fa s t gen au  d ie  a lte  R aum -E in te ilung . Sie 
b es teh t aus e iner zw eigeschossigen kleimen H alle, dem  
erw ah n ten  go tischen  R aum , d er a is S peisesaal Y er- 
w endung  findet, dem  C ranach-Z im m er in  den  F orm en 
des X VI. Jah rh u n d e rts , dem  b a ro ck en  W ohnraum  der 
H erzogin , dem  S chlafzim m er m it zwei A nkleidezim m ern  
un d  reich lichen  N ebenraum en. A lles ist, dem  C h a rak te r 
eines fu rstlichen  W ohnbaues en tsp rechend , m it re ichen  
Tafelum gen, S to fftap e ten  usw . versehen ; die R aum e 
sind  u n te re in a n d e r m it schonen  T re p p e n  verb u n d en , 
u n d  a llen th a lb en  s in d  beziehungsre iche  B ildhauer- 
a rb e iten  in  H olz u nd  S tein  an g e b ra c h t w orden . Die 
W ohnung  w urde  noch  v o r dem  K rieg  in  re ich e r W eise 
a u sg e s ta tte t. Im  d ritten  O bergeschoB, dem  au sg eb au ten  
D achgeschoB , liegen  die K im derzim m er. Die Innen- 
raum e des F iirs ten b au es w urd en  ganz  d er a lten  T eilung  
g e treu  w ieder h e rg es te llt, n ich t ohne S chw ierigkeiten .

Die anschlieB ende „ S t e i n e r n e  K e m e n a t  e “, 
die M assivbau ist, w urde  m it A usnahm e d er im  E rd g e 
schoB liegenden  herzog lichen  K  ii c h e fa s t ganz  A us- 
ste llungszw ecken  gew idm et. Die K iiche is t  ein n e u  ge- 
w o lb ter, seh r groB er R aum , der m it g ew a ltig s ten  H olz- 
baum en iib e rd eck t w ar, die n och  iiber den  G ew olben lie 
gen. F riih e r lag  in d iesen  R aum en  G eriim pel. D er K eller 
e n th a lt den  sehr groBen H eizraum  fiir F iirs ten h au s  und  
K em enate . Im  ErdgeschoB  lag  die ehem alige D urch- 
fa h r t m it anschlieB enden G ew olben, d ie  je tz t  A us- 
ste llu n g ssaa l fiir die Jag d sam m lu n g  sind. R eiche Sand- 
s te in b riis tu n g en  te ilen  e tw a  ein D ritte l d es  R aum es al-s 
e rhoh ten  T eil ab . N achdem  die F u n d am en te  sich h a lt- 
b a r  g eze ig t h a tte n  und  die G ew olbe au sg eb esse rt w aren , 
m uBten in  den  oberen T eilen  groBe V e ran k e ru n g en  u n d  
E n tla s tu n g en  vorgenom m en  w erden . D ie te ilw eise  zer- 
s to rten  F en ste rg ew an d e  sind in  ih ren  a lten  Form en  
e rg an z t w orden . Im  G anzen jedoch  w ar eine nu r 
gerin g e  E rg an zu n g  des S te inw erkes der T iiren  u nd  
der F en ste r motig; alle a lten  F o rm en  blieben  bei- 
beha lten . D er groBe go tische  W affen saa l im  ers ten  
O bergeschoB, die groBe R iistkam m er, w urde  v on  dem  
fa lschen , au fgek leb ten  go tischen  H olzfachw erk  befreit, 
die m ach tig en  U nterziige w urden  w ied er gehoben  und

ihre A u flag e r e rg an z t. U m fassende S ich e ru n g en  w aren  
au ch  h ie r d u rch w eg  no tig . S a n d s te in b riis tu n g e n  teilen  
einen  v on  A lte rs  h e r  e rh o h ten  P la tz  ab . In  dem  R aum  
befindet sich noch  d e r  b eriih m te  a lte  E isenofen . U nter 
den  L u t h e r z i m m e r n ,  R au m e , de reń  B eziehungen  
zu L u th e r noch n achzuw eisen  w aren , w a re n  groBe a lte  
B alken , die sp a te s ten s  a u s  dem  16. J a h rh u n d e r t 
stam m en , s ta rk  v e rfau lt, sodaB d ie  tra g e n d e n  Teile 
groB enteils neu  h e rg e s te llt w erd en  m uB ten. D ie A us
s ta ttu n g  d ieser R aum e is t n och  u n fe rtig , doch  liegen 
eingehende S tud ien  au s  W itten b e rg , v o n  d er W artb u rg  
und  an d eren  L u th e r-O rten  vor. V on h ier fiih rt zum 
zw eiten  O bergeschoB  eine neue  in n e re  H o lz treppe. In 
dem  zerrissenen  G em auer h in te r  d e r H ornzim m er-T afe- 
lu n g  w a ren  s ta rk ę  A u sb esse ru n g en  no tig .

Die A u ss te llu n g srau m e  im  zw eiten  ObergeschoB 
w urd en  neu  au fg e te ilt. D er g an ze  groBe R aum  iiber 
dem  a lten  W affen saa l en th ie lt nach  d e r  W iederher
s te llu n g  ke inerle i innere  Teilulng o d e r S tiitze . D as Dach 
w ar ganz  f re itra g e n d  au sg eb ild e t, obw ohl es zwei aus- 
g eb au te  S to ck w erk e  um faB t. D as f re itra g e n d e  Dach 
w urde  b e ibeha lten ; v e rw e n d e t sind  lieg en d e  S tiih le, die 
w ie im F iirs ten h au s  au s  E ichenho lz  b estehen . Zur 
S icherung  bei F eu e rsg e fa h r  d ien t e ine groBe neu e  Stein- 
trep p e  (W endelste in ), die w estlich  auB en in einem 
ste inernen  T u rm  v o rg e le g t is t. D em  g le ichen  Zweck 
d ien t ein W asse rb eck en  fiir 1500 ', d a s  hoch  oben im 
D achstuh l au f einem  E isen g e riis t a u fg e s te llt  is t. AuBer- 
dem  is t eine groBe H o ch d ru ck -Z en trifu g a lp u m p e  fiir die 
W asserzu fuhr u n d  fiir F eu e rlo sch zw eck e  e in g e b a u t und 
a n  d as  R o h rne tz  angesch lossen . A uch  d ieses ganze  Ge
bau d e  soli S am m lu n g sg eg en stan d e  au fnehm en , die 
d u rch  dem D irek to r d e r S am m lungen , P ro f. D r. K a e m -  
m e r e r  , g e o rd n e t u n d  a u fg e s te llt w erd en . D en ganzen 
B au d e c k t ein  sto lzes neues D ach . —  (SchluB  folgt.)

W a p p e n d e s  H e r z o g s  i n d e r  K a p e l l e .

er S tad tbaura t M a x  B e r g  aus Breslau hielt 
darauf einen V ortrag iiber: „ D e r  B r e s 
l a u e r  W e t t b e w e r b  u n d  s e i n e  B e -  
d e u t u n g f t i r d e n m o d e r n e n S t a d t e -  
b a  u“. Redner stutzte sich dabei auf die im 
Saal ausgehangten preisgekronten Piane dieses 

W ettbewerbes. An diesem praktischen Beispiel habe sich ge
zeigt, wie notw endig ein Zusammenschlufi der Stadtebauer sei. 
Der S tadtebau entwickle sich in unserer Zeit im Gegensatz 
zur A rchitektur. E rst entstehe das W erk, dann setze die 
K ritik  ein und komme die Erkenntnis. Unsere Aufgabe 
sei, aus den MiBstanden zu lernen und den S tadtebau in 
eine organische Entw icklung zu bringen. In  Breslau finde 
man ein Bild, an dem man die MiBstande am besten er
kennen konne. Die bisherige E ntw icklung ergibt, daB ein 
V erstandnis fiir den gesundheitstechnischen und stadtebau- 
lichen A nbau der Industrie vollstandig  fehlt, sie is t im 
Stadtbild  ganz willkiirlich zerstreut. Es sei doch die erste 
Aufgabe eines planvollen Stadtebaues, die Industrie an den
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Eisenbahnen, an den FluBlaufen anzusiedelii und das Inter
esse der B evolkerung dafiir zu erkennen, daB die S tadt so 
wenig ais moglich un ter der R auchentw icklung der Fabri- 
n  11 ' ,1 . Breslau selbst gebe es zudem fas t keine
G runpiatze. Die Siedelung des S tad tkernes is t auBerdeni 
|?.. dafi im S tadtbezirk eine B evolkerung von 1000 
K opten auf i lia kommt, w ahrend m an doch heute allge- 
mein anstrebt, nicht mehr ais 200 Kópfe auf l ha anzu- 
bauen. \ \  eit iiber 90 v. H. der B evolkerung Breslaus 
wohnen in M ietskasernen. W ill man diese Verhaltnisse 
)essern, so handelt es sich in Breslau vor allen Dingen um 

•^rwe}ferung des V erkehrsnetzes. Um w eiterab liegende 
" iachen besiedeln zu konnen, muB der V orortverkehr an 
clie ernverkehrslinien angeschlossen wjerden. K ann man 
em radm les StraBenbahnnetz ausntitzen, so konnen die 

icc lungen in groBere Nahe der S tad t gebrach t werden. 
m gunstigsten liegen die V erhaltnisse da, w'o die Sied- 

ungen in Gegenden angelegt w erden konnen, die dafiir 
meisten geeignet sind. Das w erden je tz t seltenere



Falle sein. In der Regel hang t die F rage einer Siedlung 
vorw’iegend von der Y erkehrsfrage und von der Anord- 
nung der Industrie ab. Die GroBindustrie vor allen Dingen 
muB weit vor die S tad t verlegt, der A rbeitsbevólkerung 
kann dabei mehr E ntw icklungsfahigkeit gegeben werden. 
Hiermit eng verbunden is t die F rage der Eingem eindung. 
Es sind bei der zukiinftigen S tadtentw icklung vor Allem 
3 Hauptfragen zu beachten: 1. die V erkehrsfrage, 2. die 
Griindurchdringung und 3. eine strenge Scheidung zwischen 
bebaubarem und unbebaubarem  Gelande. Mit bebautem  
Land liiBt sich nicht m ehr viel machen, w enigstens nicht 
ohne groBe Kosten, die heute ausgeschlossen sind. Hier 
kommen vielleicht D urchbiiiche, G runanlagen, Baube- 
schriinkungen und tihnliche MaBnahmen in Frage. Das 
unbebaute Land sollte den S tadtebauern  der Zukunft tibei - 
lassen bleiben. Denn wir diirfen nicht iibersehen, daB der 
Stadtebau noch in den A nfangen steckt. Die weitere E n t
wicklung zu fordem , is t Aufgabe der A kademie. Diese 
muB vor allen Dingen EinfluB auf die G esetzgebung ge- 
winnen, die fiir eine erfolgreiche Zukunfts-Entw icklung 
ganzlich veraltet ist. Ih r miissen die bisherigen Erfahrun- 
gen und die heutigen V erhaltnisse zu Grund gelegt w er
den, nicht Verhaltnisse, die Jah rzehn te  zuriick liegen. Die 
zukiinftige E ntw icklung muB freie Bahn haben, die sie 
bisher nicht gehabt hat. D afiir die Mittel und W ege zu 
finden, ist eine H auptaufgabe der Akademie. W enn die 
Entwicklung auch erst in den Anfangen steckt, so ver- 
fiigen wir doch bereits iiber die E rkenntnisse von Jahr- 
zehnten und tragen  daher bei allen MaBnahmen fiir die 
Zukunft eine viel gróBere Y erantw ortung, ais friiher. W ir 
wollen bescheiden sein in der K ritik  der V ergangenheit, 
aber desto scharfer in der K ritik  der Gegenwart. Es 
handelt sich um organische, planmaBige A rbeit; erreichen 
wir die, dann erfiillen wir die Aufgabe, die uns obliegt. 
Denn der Stadtebau is t n icht ein isoliertes Einęelgebiet, 
sondern aus ihm soli neben der A nordnung der S tadte die 
Landplanung hervorgehen. L etzten  Endes muB die ganze 
Erde nach Erzeugung und Y erbrauch der Giiter geordnet 
werden. Tragen wir im S tad tebau  im Kleinen dazu bei, 
dann sind wir der L osung unserer A ufgabe naher ge- 
kommen.

Diese hier dargestellten  G rundsatze sind ein Auszug 
aus den A usfuhrungen des R edners, die jeweils an die 
Piane des W ettbew erbes fiir Breslau ankniipften. Da wir 
auf die Piane in gesonderter W eise eingehen werden, so 
kann hier davon abgesehen w erden, den A usfuhrungen des 
Redners im Einzelnen zu folgen. Aber von d em E in ze l-  
fall ausgehend entw ickelte er in vortrefflicher D arstellung 
die Grundziige einer w eit ausschauenden S tadtebaukunst, 
welche bestrebt sein muB, die erkannten  Bediirfnisse der 
Zeit mit einem durch die K atastrophe, durch die w ir ge- 
gangen sind, entw ickelten und v e rs ta rk ten  V erantw ortungs- 
gefiihl zu erfiillen. D abei darf die Zukunft durch die 
Bildungen der G egenw art n ich t verlegt, sondern es muB 
ihr Raum bleiben zur E ntw icklung eigener G edanken und 
Anschauungen.

Das SchluBwort zur V ersam m lung sprach Verbands- 
Direktor Dr.-lng. Rob. S c h m i d t  aus Essen. E r stiitzte 
sich auf die E rfahrungen des Redners bei den A rbeiten des 
Ruhr-Verbandes. Die „Freie Deutsche A kadem ie des Stadte- 
baues“ hat sich un ter Anderem auch die A ufgabe gestellt, 
das deutsche Siedlungswesen auf den S tand zu bringen, den 
unser K ulturzustand erfordert. Denn aus dem C harakter des 
Siedlungswesens eines Yolkes erkennt m an die Hohe seines 
Kulturzustandes. Die beiden einfachen G leichungen Sauber- 
keit=G esundheit und ZweckmaBigkeit, E infachheit= Schon- 
heit sind die Grundsatze, nach  denen w ir arbeiten miissen. Die 
Gesetzgebung is t h in ter der p raktischen A rbeit stets J a h r
zehnte hergehinkt. H eute sind noch Gesetze von 1838 und 
1875 fiir Arbeiten im S tadtebau in W irkung und von Ein- 
flufi. In den heutigen N euordnungen h a t die Gesetzgebung 
noch nicht erkannt, was w ir brauchen. Grundlegende Vor- 
arbeit fiir Siedlungsplane sind V erkehrsplane. W ir haben 
heute noch V erkehrsgesetze und B aufluchtengesetze, die 
nicht nur baufordernd, sondern bauhem m end wirken. Und 
dabei sollte doch die G esetzgebung verw altungsm aBige 
Anordnungen geben, nach denen g earbe ite t w erden kann. 
Die gróBten Problem e losen sich in einfache Ziele auf, 
wenn wir im Siedlungsw esen nach F lachen und Bandern 
arbeiten. So w erden z. B. im R uhrgebiet fiir den Bahn- 
verkehr und Bahnbau B ander festgelegt, die n ich t bebaut 
werden diirfen. D am it w erden fiir die Z ukunft groBe 
Summen gespart. D enn w enn eine B ahnanlage nach einem 
friiheren E ntw urf 300 000 M. kosten  sollte, sich aber ihr 
Bau aus irgendw elchen G riinden verzogerte und das Bahn- 
gelande nicht von der B ebauung freigehalten  w urde, dann 
konnen die K osten sich auf 3,5 Mili. M. stellen, weil das 
Land in der Zwischenzeit bebaut w orden ist. D araus er-

gibt sich fiir die Bebauung des Landes ein System  von 
Flachen und Bandern. Die Flachen sind die S tadte und 
Siedlungen, die Bander die V erkehrswege. Dieses System 
h a t den V orteil, daB die A uflosung einer S tad t nicht er- 
zwungen zu w erden braucht; denn sobald die S tadtbildung 
bis zu einem gew issen Grad fortgeschritten  ist, ergeben sich 
Umstande, die zur A uflosung von selbst zwingen. Der 
friihere S tandpunkt der geschlossenen S tadtbildung muB 
verlassen werden; die Flachenbildung erg ib t sich von 
selbst. T rabantenstad te  sind moglich, erfordern aber ge- 
w altige Mittel. E ntstehende neue S tadteordnungen bilden 
die G rundlage fiir die Entw icklung der Stadte selbst, sind 
also m it grofltem V orbedacht und freiestem  W eitblick zu 
entwerfen. A uch politische B edeutung hat der S tadtebau 
der G egenwart und. Zukunft. Die Reichsbildung w ar erst 
moglich durch die Auflosung der k leinsten Fiirsten- und 
Bistiimer. Sie zersplitterten das Reich und zerstorten den 
R eichsgedanken. Aber m it dem Anwachsen unserer heuti
gen GroBstadte droht dem Reichsgedanken wieder die alte 
Gefahr, denn letzten Endes sieht der Y ortragende in den 
heutigen GroBstadten dasselbe, wie die F iirstentiim er und 
die Bistiimer der friiheren Zeiten. Dabei ergibt sich die 
E rkenntnis, daB viele Aufgaben, z. B. das Schulwesen. nicht 
A ufgabe der S tadte oder der Gemeinden, sondern des 
Reiches ist. Das laBt sich noch vervielfachen. Aus solchen 
und ahnlichen Erw agungen ergeben sich zahlreiche neue' 
Anregungen. Diese sind das, was die A kademie braucht. 
N icht alle G edanken w erden zu einer Losung gefiihrt, aber 
alle K rafte, die zur M itarbeit geeignet sind, auch fiir die 
A rbeit heranzuziehen, das is t eine unbedingte Notwendig- 
keit. Dem an m anchen Stellen gehegten hindernden Yor- 
urteil, die Akademie sei eine Berliner Griindung, wider- 
spreche der Umstand, daB im Y orstand n icht ein einziger 
B erliner sich befinde. In  den yerschiedenen Teilen des 
Reiches is t der S tadtebau verschieden auf- und anzufassen. 
Schon hieraus ergibt sich die notw endige D ezentralisie- 
rung. Es miissen an den groBeren Orten des Reiches Bei- 
ra te  und Bezirks-Ausschiisse gebildet werden. Diese senden 
in gewissen Zeitabstanden ein Mitglied an die Zentralstelle 
und hier w erden dann die auftauchenden Gedanken in ge- 
meinsam er B eratung besprochen. So kann sich eine frueht- 
bare T atigkeit der Akademie entwickeln, an die der Redner 
fest glaubt. Die A rbeiten der Akademie zieleń n icht zum 
G eringsten auf eine F órderung  der Bevolkerung, dam it 
der S iedlungsstand dem allgemeipen K ultu rstand  ent- 
spricht.

Mit diesen A usfuhrungen fanden die B eratungen ihr 
Ende. Der V orsitzende dankte den R ednern und bem erkte, 
daB sich bei ferneren Versam mlungen an die V ortrage Be- 
sprechungen anschlieBen werden. Denn es handle sich 
n icht nur darum, Manner zu sammeln, sondern auch Ge
danken. Mit diesen konnen groBe Ziele erreicht werden. 
Die Yersam m lung ging m it dem hoffnungsfrohen Gefiihl 
auseinander, m it der Begriindung der „Freien deutschen 
A kadem ie des S tadtebaues“ ein gutes W erk von w eit 
tragender B edeutung fiir die deutsche K ultur-Entw icklung 
der Zukunft vollbracht zu haben.

Der Akadem ie gehoren zurzeit die folgenden 36 Mit- 
glieder an:

1. B e b 1 o , O berbaurat in Miinchen; 2. B e r g ,  M., 
S tad tbau ra t in Breslau; 3. B e u s t  e r, S tad tbaura t a. D. in 
B erlin-Charlottenburg; 4. B i 11 i n g, Oberbaurat, Prof. Dr. H. 
in K arlsruhe; 5. B l o s s n e r ,  S tad tbaura t in Miinchen;
6. B 1 u m , Professor in H annover; 7. B o n a t z , P., P ro 
fessor in S tu ttgart, 8. Dr. B r i n c k m a n n ,  A. E., Prof. 
in K oln a./Rh.; 9. B r i x , Geh. Reg.-Rat, P rof. D r.-lng. in 
C harlottenburg; 10. Dr. B u  h r  i n g , J., S tad tbaura t in 
Leipzig; 11. E b e r s t a d t ,  Prof. Dr. in Berlin; 12. E b -  
h a r  d t , B., Prof., Geh. H ofbaurat in Berlin-Grunewald;
13. F  i s c h e r , Alfr., Reg.-Bmstr. in Essen; 14. F i s c h e r ,  
P., Geh. B aurat in Berlin; 15. Dr. F i s c h e r ,  Theod., 
Professor in Miinchen; 16. F r i c k ,  A rchitekt in Konigs- 
berg; 17. G i e s e , P rof. Dr.-lng. in C harlottenburg; 
18. G r o B ,  H., A rchitekt in C harlottenburg; 19. G u r - 
1 i 1 1 , C., Geh. R at, Prof. Dr. in D resden; 20. H e i l i g e n -  
t h a l ,  Dr. ing. in Berlin-Halensee; 21. H o f m a n n ,  
A lbert, Dr. ing. in Berlin; 22. J i i r g e n s ,  Reg.- u. B au
ra t in A llenstein; 23. K e m m a n n ,  Geh. B aurat in Berlin- 
Grunewald; 24. K u  r z , O. O., Prof. in Miinchen; 25. M a c h -  
1 e r , M., A rch itek t in Berlin; 26. M e t  z e n d o r f , G., Prof. 
in Essen-M argarethenhohe; 27. M o h r i n g , B., Prof. in 
Berlin; 28. P a u l  s e n ,  F., A rch itek t in Berlin-Steglitz; 
29. P  e t  e r  s e n , R., Prof. in Danzig; 30. S c h m i d t ,  Dr. 
R. in Essen; 31. S c h m i t t h e n n e r ,  Prof. in S tu ttg art; 
32. S i e b e n , K., Prof. Geh. R eg.-R at in A achen; 33. T a u t, 
B., S tad tb au ra t in M agdeburg; 34. T  e s s e n o w , H., Prof. 
in D resden-H ellerau; 35. V e i l ,  Th., Prof. in A achen; 
36. W o l f ,  P., S tad tbau ra t in D resden. —
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Vermischtes.
Die 30. Hauptyersammlung des Bayerischen Kanal- 

vereins findet am 18. Jun i 1922 in A s c h a f f e n b u r g  
statt. Am 17. Juni, naclim ittags 4 Uhr, spricht Oberbau- 
amtm annn A m e n d  im D eutschhaus iiber: „Die neuen
H afenanlagen Aschaffenburgs und die Mainkanalisierung 
zwischen Hanau und Aschaffenburg". AnschlieBend wird 
um 5 Uhr  im Deutschhaus der Film „Rhein-Main-Donau 
gezeigt. Fiir den N achm ittag des Y ersam mlungstages sind 
eine Besichtigung der neuen Aschaffenburger Hafenanlagen 
und die Befahrung einer kanalisierten Mainstrecke in Aus- 
sicht genommen. —

Tote.
Professor Dr. Rudolf Eberstadt t* Am 9. Juni 1922 

entschlief in Berlin unerw artet der ordentliche Honorar- 
professor an der U niversitat zu Berlin Dr. Rudolf E b e r 
s t a d t  im 66. Lebensjahr. Der deutsche S tadtebau der 
Gegen w art ha t dam it einen sehr empfindlichen Verlust 
erlitten, denn in Stadtebau- und W ohnungsfragen war Eber
stadt vielseitig und m it reichem Erfolg literarisch tatig. 
Um von selbstandigen Yeroffentlichungen nur Einiges aus 
den letzten Jahren  zu nennen, erwahnen wir seine ais 
Band V von „Die Technik im 20. Jahrhundert" erschienene 
Abhandlung „Stadtebau und Siedelungswesen". 1914 er
schien von ihm „Stadtebau und W ohnungswesen in Hol
land", eine Schrift, der er 1919 die Schrift „Die Klein- 
wohnungen und das stadtebauliche System in Briissel und 
A ntwerpen" folgen liefi. 1920 erschien die 4. Auflage des 
„Handbuches des W óhnungswesens und der Wohnungs- 
frage". Zahlreich zerstreut sind die Arbeiten des Verstor- 
benen auch in Zeitschriften; in friiheren Jahren  zahlte ihn 
die „Deutsche Bauzeitung" zu ihren Mitarbeitern. Mit um- 
fassenden volkswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen 
Kenntnissen verband er ein ruhiges sicheres Urteil, mit 
dem er sich auch nicht ohne Erfolg den architektonischen 
Fragen des Stadtebaues und W óhnungswesens zuwandte. — 

W ettbewerbe.
Der Wettbewerb um das Stipendium der Louis 

Boissonnet-Stiftung der Technischen Hochschule zu Berlin 
ist fiir das Jah r 1922 fiir B a u i n g e n i e u r e  offen. Die zu 
bearbeitende Aufgabe besteht in der E rm ittlung des K arten- 
Materiales, das dem Bauingenieur in Deutschland, in 
Deutsch-Osterreich und in der Schweiz zur Verfiigung steht. 
Naheres kostenfrei durch das Sekretariat der Hochschule. —

Der Wettbewerb Buro- und Geschaftshaus der Borsen- 
hof-Aktiengesellschaft in Konigsberg stellt eine bemer- 
kensw erte Aufgabe zur Losung. Dem auch in Konigsberg 
herrschenden Mangel an Biiroraumen abzuhelfen, ha t die 
kiirzlich neu gegriindete B O r s e n h o f - A k t i e n - G e s e l l 
s c h a f t  beschlossen, im Verkehrs- und Handelszentrum 
von K onigsberg auf dem aus dem Lageplan hervorgehen- 
den Gelande des Stadthofs Kneiphof ein siebengeschossiges 
Buro- und Geschaftshaus mit etw a 500 Biiroraumen und 
einem grofien, modernen Hotelbau z u errichten. Das neue 
Gebaude soli neben den Handelshof am K aiser Wilhelm- 
Damm treten  und das K onigsberger Geschaftsleben, vor 
Allem den Konigsberger Grofihandel, so unterstiitzen, dafi 
bei den wirtschaftlichen Verhaltnissen der nachsten Zu
kunft K onigsberg den Kampf um seine Handelsbedeutung 
im deutschen Osten erfolgreich fuhren kann.

Es w ar nicht ganz einfach, in der Innenstadt ein fiir 
die Zwecke des Biirohauses geeignetes Gelande zu finden, 
ohne dafi die E rrichtung dieses Gebaudes gleichzeitig einen 
V erlust an W ohngelegenheiten bedeuten wiirde. Das nun- 
mehr yon der Stadtgem einde erworbene Gelande des Stadt- 
hofes Kneiphof erfiillt alle Yorbedingungcn, die an  ein 
Geschafts- und Biirohaus ortlich zu stellen sind, das in 
erster Linie den B e d i i r f n i s s e n  d e s  G r o f i h a n d e l s  
zu dienen hat; der von der Neuen Damm-Gasse, derSchniir- 
ling- und Borsen-Strafie um grenzte Błock liegt in nachster 
Nahe der Borse, des Hafens, der grofiten Banken, der 
H auptverkehrsader nach dem Bahnhof, inm itten des Konigs
berger Geschaftslebens. Durch den Ankauf dieses rund 
7000 (Jm umfassenden Gelandes ist die Schaffung eines 
Buro- und G eschaftshauses grofiten Stils durchfiihrbar, 
ohne dafi W ohnraum  geopfert werden miifite.

Der Borsenhof wird das grofite Gebaude von Konigs
berg werden. Es soli eine moglichst weitgehende raum- 
liche A usnutzung des Gelandes stattfinden, siebenge- 
schossige Bebauung is t durch die Strafienbreite zugelassen 
und beabsichtigt. An einzelnen Teilen kann das Bauwerk 
auch etwas hoher gefuhrt werden. Probebohrungen haben 
ergeben, dafi auf dem zur Verfiigung stehenden Grund 
durchw eg gute Baumoglichkeit — allerdings auf Pfahlrost
— gegeben ist. Uber die Einzelheiten des Baues selbst 
w ird erst der ausgeschriebene W ettbew erb volle K larheit 
bringen; ais Grundlage ist an die E inrichtung von etwa 
500 Biiroraumen gedacht. In Yerbindung m it dem Borsen

hof soli ferner auch ein grofier H otelbau errich te t werden. 
da nach dem Fortfall des D eutschen H auses an das Landes- 
finanzam t sich auch auf diesem Gebiet ein \  011 der freni- 
den K aufm annschaft rech t iibel em pfundener Mangel an 
rorubergehender W ohngelegenheit in K onigsberg heraus- 
o-estellt hat. Man rechnet dam it, einen Teil des Gebaudes 
1923, den Gesamtbau 1924 fertigstellen  zu konnen.

Auf mannigfachen Gebieten liegen die Yorteile, die 
das Bauwerk bringen wird. E ine n ich t unbetrachtliche 
Anzahl alteingesessener K onigsberger Firm en is t gegen- 
wiirtig aufierstande, in den ihnen zur V erfugung stehenden 
Biiroraumen ihre T atigkeit in dem Mafi aufrecht zu er- 
halten wie es erforderlich ist. Diesem auf die D auer un- 
haltbaren Zustand soli ein Ende bere ite t werden, und dieser 
Gesichtspunkt w ar letzten Endes ausschlaggebend fur die

Griindung der Gesellschaft, die sich aber dariiber keinerlei 
Tiiuschungen hingibt, dafi eine R entabilitiit des Borsen- 
hofes bei den gegenw artigen B aukosten ausgeschlossen er- 
scheint, selbst wenn man m it den Mietpreisen bis an die 
Grenze des Moglichen geht. Neben der Ausdelinungsmoglich- 
keit fiir K onigsberger Grofiunternehm ungen soli der Borsen
hof aber auch den zahlreichen Firm en aus dem Reich Unter- 
kunft schaffen, die geneigt sind, nach dem durch die Anbah- 
rnmg von W irtscliaftsbeziehungen m it den O ststaaten aus- 
sichtsreichen K onigsberg zu kommen, das bisher aber infolge 
Buromangels unterlassen mufiten. Dafi die Durchfiilirung 
eines derartigen Baues ferner eine w esentliche Entlastung 
des A rbeitslosenm arktes bedeutet, liegt auf der Hand. Zu 
den- zahlreichen A rbeitslosen, die beim Bau selbst voriiber- 
gehend B eschaftigung finden konnen, konnnt noch eine 
Reihe kaufm annischer A ngestellter, die in den dann er- 
weiterten Betrieben U nterkom m en finden weiden. Eine 
gewisse E ntlastung .des W ohnungsm arktes w ird dadurch 
eintreten, dafi etw a 200 bis 250 K leiiiwohnungen, die gegen- 
w artig Biirozwecken dienen, durch die Y erlegung der Biiros 
nach dem Borsenhof frei und ihrer urspriinglichen Aufgabe 
wieder zugefiihrt w erden konnen. D aneben kommt in Be
tracht, dafi es gegenw artig  fiir auslandische K onsulate ein 
Ding der Unmćiglichkeit ist. geeignete Raume in Konigs- 
berg ausfindig zu machen. D a aber die E inrichtung aus- 
landischer V ertretungen fiir die W eiterentw icklung des 
K onigsberger Handels von grofier B edeutung ist, so soli 
der Borsenhof auch diesem Mangel abhelfen. —

Inhalt: Der W iederaufbau der Y este Coburg. (Fortsetzung.)
Die Freie Deutsche Akademie des Stadtebaues. (SchluB.)

— Yermischtes. — Tote. — W ettbewerbe. —

y erlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin,
r ur die Redaktion verantwortlich: A l b e r t  B o f m a n n  in Berlin.
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