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Aus Doorn.
uch  in se inem  h o llan d isch en  E xil 
is t K a ise r  W ilhelm  II. ein  ta t ig e r  
F re u n d  d e r  B a u k u n s t geblieben. 
N ich t in  d e r  ra s tlo se n  A r t des 
K on igs v o n  B elg ien , L eopo ld s II ., 
des u n e rm u d lich en  R o i-B atisseu r. 
so n d e rn  in  dem  sach lich en  S tre- 
ben , a rc h ite k to n isc h e  W erk e  so 
w oh l ih rem  Z w eck  a is d er O rt 
lic h k e it k iin s tle risch  an zupassen . 

Das vom K aise r b ew o h n te  „H  u  i s D o o r n “ w ar 
ursprilnglich eine au s  dem  J a h r  1220 stam m en d e  
W asserburg, ein s o g e n a n n te s  „ K a s te e l“, w u rd e  ab e r 
spater in ein e in faches L a n d h a u s  u m g ew an d e lt, w ie 
solche in m ehr o d e r m in d er re ich e r A u sfiih ru n g  zahl- 
reich die w ald re iche  U m g eb u n g  d e r  O rte  A m erongen , 
Doorn u nd  D rieb e rg en  in  d e r P ro v in z  U trech t 
schmiicken. W ilhelm  II. h a t  es v e rs ta n d e n , seinem  
W ohnhaus d u rch  eine s ta tt lic h e  S an d s te in -F re itre p p e  
und eine g esch m ack v o lle  in n e re  E in r ic h tu n g  den  C ha
rakter e rn s te r u n d  v o rn e h m e r B eh ag lich k e it zu ver- 
leihen. D er das H aus u m g eb en d e  P a rk , au sg eze ich n e t 
durch p rach tig e  alte B aum riesen , sc h a t tig e  A lleen  u nd  
weite F ern b lick e , is t d u rch  m aB volle A u slich tu n g en  
und F re ilegungen  so v e rs c h o n e r t w o rd en , daB e r die 
Anlagen der m eisten  b e n a c h b a r te n  L a n d s itz e  w eit 
tiberragt.

B esonders ab e r h a t  d e r K a ise r se inem  R efug ium  
durch die E rr ic h tu n g  e ines w irk u n g sv o llen  T  o r - 
g e b a u d e s ,  die W achę , B liros u n d  D ien stw o h n u n g en  
enthaltend, den  fiirs tlichen  S tem p el a u fg e d r iic k t. V on 
diesfem nach  dem  W illen  u n d  u n te r  s ta rk e r  M itw irk u n g  
W ilhelms II. d u rch  den  A rc h ite k te n  H . A . P  o t  h o v  e h 
in A m ersfoort en tw o rfen en  B au  ze igen  u n se re  A bbil- 
dungen zw ei G rund risse , d re i A n s ich ten  v o n  auB en u n d  
ein T reppenhaus. P o th o v e n  is t m it' d ie se r Y ero ffen t- 
lichung e in v e rs ta n d en , ebenso d e r  B au h e rr. D en  be iden

flan k ie ren d en  E ck tiirm en , dereń  ach teck ig e  Ober- 
geschosse d u rch  A u sk rag u n g en  aus d er R u n d fo rm  des 
E rd g esch o sses  e n tw ick e lt sind , h a t  a is V orb ild  e in  a lte r  
T u rm  des nah e lieg en d en  K a s te e ls  Z uy leste ijn  ged ien t.

T o r  d e s  T o r g e b a u d e s  n a c h  d e m  E n t w u r f  
d e s  A r c h i t e k t e n  Dr .  P J .  H. C u y p e r s  f-
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H a u s  D o o r n  n a c h  d e m  U m b a u .
M i t  n e u e r  F r e i t r e p p e  u n d  n e u e m  B a l k o n .

A n s i c h t  d e r  P a r k  s e i t e  d e s  T o r g e b a u d e s .

G r u n d r i s s e  d e s  E r d -  u n d  d e s  O b e r g e s e h o s s e s d e s  T o r g e b a u d e s  v o n  H a u s  Do o r n.
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Das T o r se lb s t is t ein W erk  des riihm lichst b ek an n ten  
A rch itek ten  Dr. P. J .  H. C u y p e r s in R oerm ond, des 
im M arz 1921 v ers to rb en en  E hrenm itg liedes vom  B er
liner A rch itek ten -V ere in  (siehe J a h rg a n g  1921 Nr. 31). 
D er E n tw u rf w a r u rsp rung lich  fiir eine E in fah rt des 
Schlosses A m erongen  bestim m t, is t ab e r d o rt n ich t zur 
A u sfuh rung  gekom m en. D er E igen tiim er, G raf Ben- 
tinck , h a t ihn dem  K aiser auf W unsch  fiir den N eubau 
bei H aus D oorn zur V erfiigung  geste llt,

D as G anze, in einfacher, jedoch  vornehm er B ack-

Verm ischtes.
Erhohung der Gebuhren. Mit R iicksich t auf die in

le tz te r  Zeit erheblich  g e s te ig e rten  T euerungs-V erhaltn isse  
m ach t d er A go-V orstand von seinem  ihm ausd ruck lich  
iibertragenen  R ech t der Fesbsetzung n e u e r ,  d e r  G e l d -  
e n t w e r t u n g  f o l g e n d e n  S t  u  n d e n s a t  z e u n d  
R e i s e - A u f w a n d s - E n t s c h a d i g u n g e n  G ebrauch 
und  erhoh t diese wie folgt:

Z u m  15. N o v e m b e r  1922.
1. S tundensatze nach § 43 der G. O. der A rchitekten und 

desgl. der .G artenarchitekten, § 39 der G. O. der Inge
nieure, von 500 M. auf 800 M.;

2. Reiseaufwands-Entschadigung nach § 43 der G. O. der 
A rchitekten und desgl. der G artenarchitekten, § 36 der
G. O. der Ingenieure:
Fiir den Tag ohne Obernachten von 800 M. auf 1200 M., 
Fiir den Tag mit tjbernachten von 1200 M. auf 2000 M. — 
Zur Wohnungspolitik. Die Bemerkung iiber das schwei- 

zerische W ohnungswesen in Nr. 91 dieses B lattes mogę 
die nachstehende kurze Mitteilung aus dem Grofiherzog- 
tum Luxemburg rechtfertigen. Auch dort hat einige Jahre 
lang eine Festsetzung von Hochstm ieten und eine ge- 
wisse Zwangswirtschaft im W ohnungswesen bestanden. 
Beides ist allmahilich gelockert worden und seit Kurzem 
in Fortfall gekommen. Die Mieten sind zwar gestiegen, 
aber zugleich hat ein iiberaus lebhafter W ohnungsbau be
gonnen. Die Baupreise betragen durchschnittlich das 
2^ fach e  der Kosten von 1914. Gegenwartig diirften in 
der S tadt Luxemburg, die etw a 50 000 Einwohner zahlt, 
ungefahr 400 Neubauten (Einfamilienhauser und Gebaude 
mit Stockwerkwohnungen) im Gang sein, die ge mig en den 
neuen W ohnraum fiir annahernd 4000 Menschen darbieten 
mOgen. Die Bauten w erden zum kleineren Teil von Bau- 
genossenschaften mit U nterstiitzung durch offentliche 
Mittel, groBtenteils aber von der privaten Unternehm ung 
ausgefiihrt. Man will auch fiirderhin die gemeinniitzige 
B autatigkeit aufs K raftigste fordern und hofft m it Hilfe 
der erfreułichen privaten U nternehm ungslust nach kurzer 
Zeit im gesam ten W ohn- und Mietwesen wieder normale 
Zustande zu erreichen. — J. St.

Ober eine Colonna-Passage in Rom laBt sich die 
„Frankf. Ztg.“ von dort Folgendes berichten:

Am Jahrestag  des Einzuges des italienischen Heeres 
inR om , am 20. September, is t die neue „ G a l l e r i a  C o 
l o  n n  a“ in Rom eingeweiht worden. W ahrend in anderen 
italienischen Stadten, insbesondere in Mailand und Neapel, 
die groBen Passagen den B rennpunkt des Stra6en-Verkehrs 
bilden, ha t es in Rom bisher an einem solchen Yerkehrsweg 
gefehlt, Daher konnte sich im M ittelpunkt der S tadt der 
Romer bei plotzlich eintretendem Regen nur in das Haupt- 
postamt, in die Kreuzgange des einstigen Klosters San 
Silvestro fliichten, die bei solchen Gelegenheiten daher 
immer stark  iiberfiillt waren. Die neue Passage durch- 
bricht den groBen B ankpalast, der die Ostseite der Piazza 
Colonna an Stelle des friiheren Palazzo Piombino ab- 
schlieBt, in zwei spitzwinklig zueinander stehenden Armen 
etwa in Form eines Y. Beide Arme miinden auf die 
Gasse Santa Maria in Via, der eine dazu auf das gleich- 
namige graue Kirchlein, das einen AbschluB und Gegensatz 
zu der Abends in strahlendem  elektrischem Licht daliegen- 
den Passage bildet. Die Laden stehen voriaufig noch leer, 
werden sich aber bald m it Luxusgeschaften und Kaffee- 
hauisem fiillen. Obwohil jeder Arm nur kurz ist, kann die 
Passage doch einen bedeutenden Menschenstrom auf- 
nehmen, da ein parallel zur Fassade des Baues verlaufen- 
der Portikus, der die ganze Breite der P iazza Colonna 
einnimmt, oreanisch mit ihr verbunden ist. Damit hat 
die Baugeschichte der P iazza Colonna eineh v orla u fi gen 
AbschluB erreicht. Viele hatten  es vorgezogen, wenn der 
Platz, auf dem sich das Bankgebftude erhebt, leer ge- 
blieben ware und zur VergroBerung der P iazza gedient 
hatte. auch ist die A rchitektur des neuen Baues nicht ohne 
Grund kritisiert worden. W ie dem aber auch sei, die Passage 
selbst bietet sich in vorteilhafter Form dar und befriedigt 
ein schon langst in Rom geftihltes Bediirfnis. —

ste in -A rch itek tu r m it hollandischer Sauberkeit ausge- 
fiih rt und in die la n d sc h a ftlic h e U m gebung geschickt ein-
o-efiigt m ach t e inen  seh r w o h ltu en d en  u n d  einladenden 
E in d ru ck . E s is t gee ig n e t, d ie  W ehm ut so vieler D eut
schen, dereń  W eg  nach  Doorn an  diesem Torbau 
endigen  muB, n ach  einem  Blic-k in den schonen Park  
u n d  au f die stille  W o h n u n g  ihres fr iih e ren  Herrschers 
zu m ildern, sodaB sie m it neuer H offnung auf eine 
gliick liche Z uk u n ft ih res schw ergeprtiften V aterlandes 
in die H eim at zu riick k eh ren . —  J .  S t u b b e n .

W ettb ew erb e.
Einen Ideen-Wettbewerb zur Erlangung von Ent

wurfen fiir ein Ehrenmal in Nordhausen erlaBt ein Denk-
mal-AusschuB daselbst m it F ris t zum 15. Febr. 1923. Unter
lagen gegen 25 M., die zuriick e rs ta tte t werden, durch das 
S tadtbauam t in Nordhausen. Dem Preisgericht gehoren
u. a, an die Hrn. Prof. Paul K a n o  l d  und Prof. V i e r -  
t  h a  1 e r in H annover, sowie S tad tbau ra t R o s t ,  Reg.- 
und Brt, A r o n s o n und K unstm aler D o r n b u s c h  in 
Nordhausen. —

Ein Ideen-Wettbewerb zur Erlangung vou Entwiirfen 
fur die Ausgestaltung des Gelandes ani Stadtpark zu Ber- 
lin-Schoneberg wird vom B ezirksam t S c h o n e b e r g  mit 
F rist zum 22. Jan . 1923 fiir Bewerber deutscher Reichs- 
angehorigkeit, die in GroB-Berlin ihren Wohnsitz oder 
ihre H auptgeschaftsstelle haben, bei einem I. Preis von 
50 000 M., zwei II. Preisen von je 30 000 M. und zwei
III. Preisen von je 20 000 M. erlassen. Fiir Ankauf nicht 
preisgekronter Entw urfe sind 50 000 M. vcrgesehen. Im 
Preisgericht befinden 'Sich u. a. die Hrn. Geh. Brt, Dr. 
Ludwig H o f f m a n n  in Berlin, Prof. H. P o e 1 z i g in 
W ldpark , Prof. P. M e b e s in Berlin, Geh. R«g.-Rat Prof. 
Dr. G. B e s t e l m e y e r  in Munchen, Prof. II. L a s s e n, 
Prof. H. S t r a u m e r  und G artendirek tor B r o d e r s e n  
in Berlin. U nter den E rsatzleu ten  befinden sich Geh. Reg.- 
R at Prof. B 1 u n c k, Arch. A lbert G e S n e r und Baurat 
A 11 m a n  n. U nterlagen gegen 100 M., die nach Ein- 
reichung eines Entw urfes voll, nach Rtickga.be der Unter
lagen m it 50 M. zuriickgezahlt w erden, auf Zimmer 331 
des R athauses Berlin-Schoneberg, Rudolf W ilde-Platz. Zur 
Bearbeitung steh t das Gelande zwischen Freiherr vom 
Stein-, Martin Luther-Strafie und der StraBe am Park. — 

In dem offentlichen Wettbewerb fiir einen Ehrenhain 
der Stadt Neheim an der Ruhr, d er u n te r Architekten des 
R egierungsbezirkes A m sberg  ausgeschrieben war, wurde 
der I. P reis dem A rchitekten Heinrich V e r f u  B in Hiisten. 
der II. Preis dem A rchitekten  Erich B a  r n i k o 1 daselbst 
zuerkannt. Der III. P reis w urde nicht vergeben, sondern 
zum I. und II. Preis zugeschlagen. —

In einem engeren Wettbewerb betr. Entwurfe fiir einen 
Neubau der Kommerz- und Privatbank Niirnberg wurde 
dem W ert nach die Reihenfolge der A rbeiten wie folgt 
bestim m t: 1. E ntw urf „E ckeingang“ von Max Hans
M a y e r - E m i n g  iij N iirnberg; 2. E ntw urf „Niirnberger 
Strafienbild“ von Prof. Otto S c h u l z  in N iirnberg; 3. Ent
wurf „M erkur“ von A rchitekt A lfred G e r l a c h  in Berlin;
4. Entw urf „Zentrum “ von Dipl.-Ing. F ritz  L a n d a  u e r  
in Munchen; 5. E ntw urf „L auren tius“ von A rchitekt Hans 
M u l l e r  in N iirnberg; 6. E ntw urf „Hans Sachs“ von 
A rchitekt Friedrich S a n d  e r  in F rank fu rt a, M. Der an 
erster Stelle genannte E ntw urf w urde zur G rundlage der 
Ausfiihrung bestim mt. —

Engerer Wettbewerb zur Erlangung von Vorentwiirfen 
fiir ein Gemeindehaus in W esteregeln. Der W ettbewerb 
war Ende A ugust 1922 ausgeschrieben unter den Magde- 
burger M itgliedern des „Bundes D eutscher A rchitekten". 
Eingereicht wurden 11 A rbeiten. D as P reisrich teram t wurde 
von den Bewerbern selbst ausgeub t und die Preise wurden 
wie folgt verteilt: I. Preis: E. H. S c h e i b e in Magdeburg, 
M itarbeiter O. B e t  h g e  und B. S c h u n t e r  daselbst;
II. Preis: Georg G r o t ę  in M agdeburg; III. Preis: W. F i 
s c h e r  in M agdeburg; IV. Preis: Willly B o e s e  in Burg 
bei Magdeburg. Der I. P reisen tw urf w urde der Aus- 
iiihrung zu Grunde gelegt, die A usarbeitung des endgiil- 
trgen E ntw urfes aber einem ortsansassigen  Bauunter- 
nehmer iibertragen. —

W ettbew erb K urhaus Zoppot. Der E ntw urf „Rund- 
^ es A rchitekten  Otto S t o o p in H am burg wurde 

fur 5000 M. angekauft. —

_lnhalt: Aus Doorn. — Vermischtes. — Wettbewerbe. —
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