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ie W ohnung Friedrich  W ilhelms 
im koniglichen SchloB zu Berlin 
w ar dem  altesten  Teil des 
Schlosses nahe, zum Teil in dem- 
selben gelegen, m it malerischom 
Blick auf Spree und K urfiirsten- 
Briicke. Sie bo t einm al die alte 
E rasm us-K apelle aus der Zeit 
des K urfiirsten  Joachim s II., tro tz  
ih rer V erbauung, die sie un ter 

Friedrich dem  GroBen leider erfahręn hatte , in dem Chor- 
haupt, w enn auch  dam als n u r in  einem B ruchstiick 
davon, einen reizvollen R aum  m it eigenartigen Netz- 
gewólben, durchflochten von m it R enaissance-O rnam ent 
verzierten Bogen; dann  w eiter nach dem SchloBplatz zu 
das bis heute in seinem R okoko-A usbau erhaltene rundę 
Schreibzim mer des groBen K ónigs und  auf der Ecke 
der a lte  E rker des Joachim baues m it dem  Rundblick 
in das Berliner Leben und  gab so seinem kunsthisto- 
rischen Sinn die N ahrung  und A nregung, die er suchte.

Ais er dann im J a h r  1823 die Prinzessin E lisabeth 
von Baiern heira tete  und m it ihr —  w ie T reitschke 
meint — die fiir einen F iirsten  fa s t unerlaub t gliick- 
liche Ehe fiihrte, w urde diese W ohnung langs der 
SchloBplatzfront erw eitert. S c h i n k  e 1 fiihrte den Aus- 
bau aus und ischuf nach d e r  Skizze des K ronprinzen 
das schone W ohnzim m er der K ronprinzessin  m it der 
groBen halbrunden P o lste rbank , davor den runden 
Tisch, an dem die beriihm ten Thee-A bende des Kron- 
prinzlichen P aares stafctfanden, zu denen die bedeu- 
tendsten M anner der Politik , W issenschaft und K unst 
ohne R iicksicht auf S tand und R ang  hinzugezogen 
wurden und in denen Biicher, Stiche, Zeichnungen, 
Kunstsachen aller A rt zu den  geistreichsten  Ge- 
sprachen iiber W issenschaft und K u n st in zw angloser

G eselligkeit Gelegenheit gaben. E in vorgetragenes 
M usikstuck schloB gewohnlich die Abende ab.

I n  d i e s e r  W o h n u n g  e r d a c h t e  , d e r  
K r o n p r i n z  s e i n e  Z u k u n f  t s p l a n e  f i i r  
B e r l i n ,  zunachsit fiir das SchloB selbst, dessen ge- 
w altige wuchtig© Erscheinung, die reiche und vielge- 
sta ltige P rach t der Raum e und der historische Reiz 
seine P hantasie  fesselten und zum W eiterbau an  und 
in ihm anreg ten . U nter den Skizzen befindet sich ein 
Lageplan des Schlosses, der die B augedanken des 
K ronprinzen fiir dasselbe kundgib t; danach beab- 
sichtig te er:

1. eine E rw eiterung seiner W ohnung durch Vor- 
riicken der H offront des wenig tiefen SchloBplatzfliigels 
in den kleinen Schliiterschen Hof hinein, so weit, daB die 
V orlage der W endeltreppe in die Mitte der H offront 
des Spreefliigels zu liegen kom m t, was noch je tz t 
n icht der Fali ist. S t  ii 1 e r bearbeite te  spa ter diesen 
Baugedanken;

2. Bau einer 3 3 0 ' langen Galerie auf dem  von 
L ynar E nde des 16. Jah rhunderts  erbauten, beide 
SchloBhofe trennenden Q uergebaude; und

3. Bau einer Kapelle (neue Ceremonien-Kapelle, 
wie er sie in d e r beistehenden E rlau terung  nennt) auf 
dem E osander-P ortal an  der SchloBfreiheit.

Der P lan, aus dem Ende der 20er Ja h re  her- 
riihrend, tr a g t die Bem erkung: „W ie das grand  
apartem en t au  Second des Schlosses aussehen konnte 
wenn die R egulair M achung des innern Hofes zu Stande 
kommen dorfte . F. Siam house.“

H iem ach  is t der K ronprinz der E rs te  gewesen, der 
den G edanken gehabt hat, auf dem Q uergebaude einen 
groBen Saal oder eine Galerie herzustellen  in der Er- 
kenntnis, daB auf die D auer der WeiBe Saal, der an 
dem E nde der F estraum e w ie eine Sackgasse gelegen
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'Var’, ? n  ‘̂ n f(,r' | e ru n g en fiu- d ie  in d e r Zahl der G aste  V erb indung  d es  L u stg arten fliig e ls  m it dem  SchloB platz- 
anw e i en F e s te  n ic h t m eh r gen iigen  k o n n te  und  fliigel, seh r p assen d  in d e r  M itte gelegen, erm oglich te .
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t a ^ e  d ie  e t a i g e  S te lle  w a h lte , w elche  ohne 
Schadigung d es  S chlosses zug le ich  eine  vo rzug liche  0 euan
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Skizze des Kronprinzen, Hesse, Ziller, Reinhold Persius, 
Raschdorff, K. E. O. Fritsch, letzterer nur in der Grund- 
riBanordnung, diese aber mit anzuerkennendem  Gliick.

Von diesen 3 Bauabsichten ist nur der Bau der 
Kapelle verwirklicht worden, dam it aber auch ein 
architektonisches W erk ersten Ranges geschaffen und 
dem SchloB ein Schmuck gegeben worden, der dem 
ernsten felsartigen Eindruck desselben eine wohltuende 
und gliickliche Kronung gegeben hat. Die Skizzen des 
Kronprinzen, denn schon ais solcher plante er den 
Kapellenbau, fiir diese SchloBkapelle sind von dem ersten 
schiichternen und verfehlten Schritt bis zu der Form, 
wie sie Schinkel zur Bearbeitung ubernahm , liickenlos 
yorhanden und lassen keinen Zweifel, daB Gedanke und 
Form von ihm herriihren.

Man empfindet es nicht ais Fehler, daB hier eine 
andere Stilauffassung dem BarockschloB eine Zutat ge
geben hat, so geschickt im MaBstab und yornehm 
in der UmriBlinie ist der Aufbau dem SchloB 
und dem Portalbau angepaBt. Er zeugt von feinem Ge
schmack und Konnen, die hier gew altet’ haben.

S t i i l e r  und A lbert S c h a d o w  haben den Bau ge- 
zeichnet und ausgefiihrt. Der Entwurf S c h i n k e l s  
wurde zu Grunde gelegt, erfuhr jedoch bei der Bearbeitung 
dahin eine Aenderung, daB an Stelle des rund ent- 
worfenen U nterbauesaus technischen Griinden die8-eckige 
Form gewahlt, die ganze Hohe des Kuppelbaues gegen 
den Entwurf etwas erhóht und ihm eine Laterne ais 
Kronung aufgesetzt wurde.

Das Innere der Kapelle zeigt Adel der Verhaltnisse 
und gliickliche W irkung des Raumes, leidet aber im 
unteren Teil bis zur Galerie durch eine zu groBe Bunt- 
heit. Die 8 Pfeiler des Unterbaues haben, einem 
historischen Gedanken folgend, den schon eine der ersten 
Skizzen des Kronprinzen zeigt, auf ihren Flachen die 
Bildnisse d e r  Manner erhalten, die zum Aufbau der 
christlichen Kirche seit Griindung derselben beigetragen 
haben. So wie sie Bausteine fiir den Aufbau der Kirche 
waren, so sollten sie hier sinnbildlich die Kuppel der 
SchloBkirche tragen. In 3 Zonen iibereinander, 96 Bild
nisse an der Zahl, in ganzer und farbiger Figur, um- 
geben sie den Raum, nehmen den 8 Pfeilern den Ein
druck der Festigkeit und beeintrachtigen die ruhige 
W irkung des Raumes, eine W irkung, die noch verstarkt 
wird durch die W andbekleidung der groBen Nischen mit 
Marmor von wenig gliicklicher Auswahl in stark gegen- 
satzlichen Farben.

Der Konig hatte eine Liebhaberei fiir schóne Stein- 
arten, er nannte das seine ,,Lithomanie“, und hat erzahlt, 
daB er ais Knabe oft nach einem Regen aus dem SchloB- 
portal getreten sei, um das dortige markische Granit- 
pflaster zu besehen und sich an den verschieden ge- 
farbten Steinen in ihrer zufalligen Zusammenstellung 
zu erfreuen. In allen seinen zahlreichen Bauten auBert 
sich diese Vorliebe des Konigs fiir schóne Steinsorten; 
er hat, wenn es irgend die Mittel erlaubten, echtes 
Steinm aterial den Ersatzm itteln yorgezogen. Auch 
hat er kostbares Steinwerk aus der Ferne kommen lassen, 
erhielt auch solches ófter geschenkt. So sind die 
4monolithe Onyx-Saulen des CiboriumsderSchloB-Kapelle

T o te .
Baurat Hermann Viehweger f .  In Dresden starb in der 

Friihe des 4. Dezember 1922 im 77. Lebensjahr der Archi
tek t und Baum eister B aurat Hermann V i e h w e g e r , der 
an der Errichtung zahlreicher groBer Bauten in Sachsen 
technisch beteiligt war. In  seiner Yerbiudung m it dem 
A rchitekten Lossow zu der Firm a L o s s o w  & V i e h - 
w e g e r ist e r in w eiteren Kreisen bekannt geworden. 
Von der Firm a stammen das V iktoria-IIaus in P res den, 
das Kaufhaus Herzfeld am Alten M arkt und das Zentral- 
Theater in Dresden, die architektonische Fassung des 
Fernheizwerkes an der Elbe in Dresden, eine Reihe von 
Einfamilien- und M iethausern in Sachsen, eine Reihe von 
Bauten in Polen. Auch die G am ison-Kirche in Dresden 
wurde nach einem allgemeinen W ettbew erb durch die 
A rchitekten Lossow & Yiehweger ausgefiihrt. Ais Lossow 
zum D irektor der Kunstgew erbeschule in Dresden berufen 
wurde, loste sich das V erhaltnis. S pater yerband sich 
Lossow m it Max Hans K i i h n e  und Yiehweger arbeitete

ein Geschenk des Khiediven von Aegypteń, ebenso die
4 schonen griinen Jaspis-Saulen des Ciboriums in der 
Friedenskirche in Sanssouci ein Geschenk seines Schwagers, 
des Kaisers Nicolaus von RuBland. Bei der inneren 
A usgestaltung der Kapelle des Schlosses kann die 
Buntheit der M armorbekleidung nicht ais eine gliickliche 
Anwendung seiner Lithom anie beurteilt werden, ebenso 
wenig die Dekoration der Pfeiler m it dem zwar historisch 
gut gedachten, aber fiir die Raum wirkung verfehlten 
Motiv. Ein farbiger Schnitt durch die Kapelle, der aus 
der Zeit des Baues von Stiiler herriihrt, zeigt eine weit 
gliicklichere W irkung des Inneren ais die Ausfiihrung, 
sowohl in der Bekleidung der Nischen ais auch in den fast 
farblos dargestellten Figuren auf den 8 tragenden Pfeilern.

Zugleich m it dem K apellenbau erfuhr der W eiB e 
S a a l ,  dessen einfache dam alige Gestaltung aus der Zeit 
des Konigs Friedrich W ilhelms I. herriihrte, m it dem 
ganz ohne A usbau gebliebenen oberen Teil der weiBen 
Saaltreppe einen Umbau. Von diesem Saalbau aber ist 
auffallender W eise keine Skizze des Konigs in der 
Sammlung yorhanden, obwohl die Akten ersehen lassen, 
daB der Konig eingehend mit jeder Frage dieses Baues 
sich beschiiftigte und oft an Ort und Stelle Bestim- 
mungen traf. Es ist zu verm uten, daB Skizzen verloren 
gegangen oder die zur Bearbeitung gegebenen, und damit 
gewiB die wertvollsten, nicht w ieder zuriickgegeben 
wurden, was iiberhaupt wohl leider die Regel gewesen 
sein durfte.

Bekanntlich ist dieser fein kiinstlerische Ausbau 
des WeiBen Saales, in dem der schóne Gedanke, das 
Treppenhaus m it dem Saal in offene V erbindung zu 
bringen, zur Ausfiihrung kam, Ende des 19. Jahrhunderts 
beseitigtworden. Es ist ein V erlust— nicht allein wegen der 
dam it yerloren gegangenen K unstleistung dieser Zeit, son
dern auch, weil dadurch in der historischen Reihe der Bau- 
tatigkeiten am SchloB, das die Bauzeiten fast samtlicher 
Herrscher wiederspiegelt, ein wichtiges Glied fortgefallen ist. 
Man konnte unschwer bei Anbau der WeiBen Saal-Galerie 
den Stiilerschen Saal bestehen lassen, ohne den Zweck 
des letzten Umbaues zu schadigen. Der jetzige Ausbau 
schlieBt sich mit seiner italienisch-franzósischen Auf
fassung den von Schliiter und Eosander geschaffenen 
Raumen nicht gut an und ist auch kein Charakteristikum 
fiir die A rchitektur unserer Zeit, vielleicht gerade dadurch 
nicht, daB er nicht einmal ais ein Versuch angesprochen 
werden kann, sich der Zeit Friedrichs I. anzupassen. 
Eine zweite Zutat nachst der SchloB-Kuppel, die Friedrich 
Wilhelm IV. dem SchloB geschaffen, ist der Bau der 
Terrasse am Lustgarten. Sie hat den unschónen und 
rohen AnschluB zwischen SchloB und Platz, dessen 
Gelande von Portal V bis zur SchloBfreiheit hier um 
1,20 m fallt und auBerdem durch formlose Ram pen vor 
den Portalen haBliche UnregelmaBigkeiten hatte, mit 
groBem Gliick zu yerm itteln gewuBt und ist dem SchloB 
mit seinen griinen Anlagen ais ein schóner und wiirdiger 
FuB yorgelegt.

Im Inneren des Schlosses setzte er die von seinem 
Vater begonnene Instandsetzung der Raume des Fest- 
geschosses in schonendster Weise fiir die A usstattung 
derselben durch Schliiter fort. — (Fortsetzung folgt.)

fiir sich und widmete sich zugleich den In teressen der 
Allgemeinheit. 15 Jah re  gehórte er dem  D resdener Stadt- 
verordneten-KoIlegium an, aus dem er 1919 ausschied. —

P e rs o n a l-N a c h r ic h te n .
Neue Mitglieder der PreuBischen Akademie der Kiinste 

in Berlin wurden in den Personen der A rchitekten  Prof. 
Hans P o e l z i g  in Potsdam -W ildpark, Prof. Heinrich
S t r a  u m e r in Berlin, H a n r a t h  in Holland, Ivar 
i e n g b o m  in Schweden und Hans B e r  n o  u l i  i in der 
Schweiz gewahlt. Von Bildhauern w urden gew ahlt: E rnst 
W e n c k  und Wilhelm G e r s t e l  in Berlin, sowie Jos. 
W a c k e r l e  in Miinchen. —

„w JE ?8™ ? 5" ig F riedrich Wilhelm IV. von" PreuBen ais Ar- 
chitekt. (1 ortsetzung.) — Tote. — Personal-Nachrichten. —

Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
FUr die Redaktion verantwortlich: A l b e r t H o f m a n n i n  Berlin.

W. B i l x e n s t e ? T <  Dninkm-

548


