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a s P o t s d a m z u d e r  u n sb ezau - 
be rn d en  e in z ig artig en  K unst-
sch o p fu n g  g em ac h t h a t, ver- 
d a n k e n  w ir K o n ig  F rie d 
rich  W ilhe lm  IV .; h ie r w ar 
e r  b is in  seine k ra n k e n  T ag e  
m it E rfo lg  b au k u n stle risch  
ta t ig .  Sie a lle  w issen , daB 
P o tsd a m  eine S chop fung  des 
H o h en zo lle rn sch en  F iirs ten - 
gesch lech tes  is t. D er GroBe 

Kurfiirst sah zw ar P o tsd a m  m it seinen  p rach tv o llen  
Eichen- und K iefe rw aldungen , m it dem  R e ich tu m  se iner 
malerischen W asserflachen  in  d er H a u p tsa c h e  noch  ais 
Jagdrevier an, w ie die ja g d fro h e n  K u rf iirs te n  Jo a c h im  I. 
und II. vor ihm ; er e rk a n n te  ab e r, daB die e ig en a rtig  
bevorzugte L an d sch aft in  ih re r s tillen  G roB e zu einem  
schonen Ganzen u m zu g es ta lten  w e rt sei u n d  so rg te  zu 
nachst durch groBe A n k au fe  von  G elande  zu r E rh a l
tung des B estehenden . A lle se ine  N ach fo lg e r haben  
mehr oder w en iger in  d iesem  S inn  w e ite r  g e a rb e ite t: 
besonders F ried rich  d e r  GroBe m it S chaffun^  seines 
Sanssouci, d ieser e rs ten  u n d  sch o n s ten  P e rle  Potsdam is, 
dann F riedrich  W ilhelm  II. m it A n lag e  des N euen  
Gartens, F ried rich  W ilhelm  III. m it V ersch o n e ru n g  der 
Pfaueninsel und  E rw e ite ru n g  d e r  iib rigen  G a rten , sein  
Sohn, der K ronprinz, m it C h arlo tten h o f , d essen  B ruder, 
Prinz Carl, m it K le in-G lien icke u n d  P rin z  W ilhelm  m it 
Babelsberg. D iese G a rte n  lag en  a b e r  w ie O asen in 
der sandigen und  vernach lassig iten  G egend , d ie  auBer- 
dem infolge des A bholzens d e r  E ich en w a ld u n g en  d u rch  
Konig F ried rich  W ilhelm  I., d e r  d as  H olz zum  A ufbau  
seiner S o ld a ten s tad t P o ts d a m  b ra u c h te , s ta rk  an  
Schonheit verlo ren  h a tte .

Das vere inzelt Schone zu einem  groB en lebend igen  
Landschafts^G em alde m e ilen w eit iiber d ie  U ferhohen  
der Havel hin zu v e rb in d en  u n d  zu e rg an zen , die S and- 
flachen durch  B eriese lung , d ie  M oore d u rch  A us- 
trocknen in K u ltu rlan d  in sch o n er A n e in an d e rre ih u n g  
und m it re icher V eg e ta tio n  u m zu w an d e ln , au ch  m it 
guten StraBen und  W egen  zu d u rchz iehen , d iese  groBe 
Aufgabe ste llte  sich  d e r K o n ig  u n d  h a t te  sie sich

schon ais K ronprinz gestellt. Die Losung derselben 
erleichterte ihm seine aufierordentlich groBe Begabung, 
A rch itek tur und Landschaft zu kiinstlerisch kostlichen 
Bildern zu verbinden. W ie prachtvoll ist der zwei- 
tiirm ige Bau auf dem Pfingstberg  in die Landschaft 
hinein kom poniert und wie beherrscbt er sie; welch 
groBartig w irkender M ittelpunkt ist m it der schonen 
Kuppel d e r Nicolai-Kirche dem  Stadtbild  in der L and
schaft gegeben, m it welcher Poesie is t die Friedens- 
Kirche an dem zum See erw eiterten Graben dem P ark  
Sanssouci angefiigt! S ta ttlich  schlieBt die hochge- 
stellte Orangerie m it der vorgelegten reichen Terrasse 
den Blick nach Norden ab. E in liebenswiirdigstes Bild 
von N atu r und K unst b ie tet die Sacrow er Heilands- 
Kirche am  Ufer der Havel!

So en tstand  Potsdam s Umgebung ais ein Kunst- 
werk, dem kaum  etwas Ahnliches an  die Seite gestellt 
w erden kann. Kurz nach dem  Regierungisantritt lieB 
der K onig den G artenkiinstler L e n n e  rufen, der seit 
1816 im preuBischen D ienst ta tig  w ar, und sag te ihm: 
„Ich habe Sie rufen lassen, dam it Sie m ir einen P la n  
machen. Der H erzog von Dessau h a t aus seinem Lande 
einen groBen G arten gem acht. Das kann  ich ihm nicht 
nachm achen, dazu ist mein Land zu groB. Aber aus 
der Um gegend von Berlin und Potsdam  konnte ich 
nach und nach einen G arten machen. Ich kann  viel- 
leicht noch 20 Ja h re  leben, in einem solchen Zeitraum  
kann  m an schon etw as vor sich bringen. Entw erfen 
Sie m ir einen P lan  in B eriicksichtigung der W orte, die 
ich eben zu Ihnen gesprochen.“

Sein A rchitek t fiir P o tsdam  w ar Ludw ig P e r s i u s ,  
ein K unstler, der es verstand , aus w enig M itteln groBe 
W irkungen zu erzielen, dessen Begabung wie spielend 
den unscheinbarsten  Bau —  m anchm al bloB durch das 
geschickte Einsehneiden einfacher Fensteroffnungen in 
die M auerflachen —  zu einem A rch itek tu rstiick  von 
groBem Reiz um w andelte. Auch ihn verlor der Konig 
friih, im Ja h r  1845; er s ta rb  nach einer Reise durch 
Italien, von der er k ran k  zuriickkehrte , noch nicht 
43 Ja h re  alt. Seine Zeichnungen, fein und liebens- 
w iirdig in der D arstellung, sprechen von seiner groBen 
K iinstlerschaft. Ihn  ersetzte  der feinsinnige K iin stk r
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,  ... anderuno- des B esteh en d en . So w u rd en  am  SchloB selbst
A ugust S t i i l e r  u n d  neben  lhm  s tan d en  fu r die A u  e b e id en  in  d e r F o rm  se h re c k h a ft em fachen
f u h r u n g e n  H e s s e ,  von  A r n i m  u n d  H a e b e i  1 FliiLTelbauten, w elche  S ta llu n g , W irtsch a fts -  und
d e r A ltere, alle au sg eze ich n e t d u rch  lh r K°_nnen u n i  ^  aum e e n th ie lten  u nd  dereń  unerfreu lichen  An-
d u rch  das V erstehen  dessen , w as d er K om g  w ollte. D ienerrau rae
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Schon  ais K ronp rinz  h a tte  d er K on ig  SchloB S a n s -  
s o u c i  a is Som m ersitz  von  seinem  V a te r e rb e ten  u nd  
e rh a lten . N ach  d er T h ro n b este ig u n g  h an d e lte  es sieli 
d a ru m , die Ju n g g ese llen -W o h n u n g  des groB en K onigs 
fu r den  um fan g re ich e ren  H a u sh a lt des K o n ig sp aa res  
u m zu g es ta lten , D ieses gesch ah  oline s ich tb a re  Y er-

b lick  F ried rich  d er G rofie liacli d e r T e rra s se  zu durch 
v o rg es te llte  L a u b en g an g e  v e rd e c k e n  lieB, neu  aufge- 
fiih rt u n d  d u rch  eine P ila s te rs te llu n g  in  g luck licher 
W eise a rc h ite k to n isc h  dem  S ch loB gebaude angesch lossen . 
Sie e rh ie lten  im  W esten  R au m e  fiir d ie  K o n ig in  unii 
W oh n u n g en  fiir d ie  H o fd am en , im  O sten  K u ch en - und
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W irtsc h a fts ra u m e  u nd  iii den  oberen  G eschossen  beider 
F liige l R aum e fiir die D ienerschaft.

D em  am  ostlichen  E n d e  d e r T e rra sse  des Schlosses 
u n te rh a lb  derse lben  ge legenen  K aste llan sh a u s  w urde  im 
H of d er T e rra sse  ein A ufbau  fiir die H e rren  des Ge- 
fo lges au fg ese tz t. N eben  d er h is to rischen  Miihle, dereń  
B e trieb  d er M uller fre iw illig  au fg eg eb en  h a tte , w urden  
am  FuB d e s  B erges ein k le ines S ta llg eb au d e  im  
S chw eizerstil, d ie R em isen u n d  W ohn u n g en  fiir die 
S ta llb ed ien u n g  im  H of des neuen  M iillerhauses, d as  sich  
iu p ra c h tig e r  L ag e  u n d  g liick licher G esta lt dem  ostlich  
g e leg en en  T e rra sse n g a rte n  anschlieB t, e rr ich te t. D ie so- 
g en an n te n  „N euen  K an im ern “ e rh ie lten  an  S telle  ih re r 
v e rn ach la ss ig ten  R iick se ite  eine dem  G elande  angepafite  
a rch itek to n isch e  U m g esta ltu n g  und  d ien ten  in der w est- 
lichen H a lfte  fiir B esuch, in d er ostlichen  in im v e ran d e rte r  
F o rm  fiir gese llscha ftliche  Z w ecke. D am it w ar fiir die 
B ediirfn isse d e r bescheidenen  H ofh a ltu n g  des KOnigs 
au f SchloB S anssouci das A usre ichende geschehen .

Y or A llem  ab er liefi er so fo rt die W asserw erk e  
ausfiih ren , dereń  H e rs te llu n g  F ried rich  d e r GroBe tro tz  
la n g ja h rig e r un d  sehr k o stsp ie lig e r V ersuche n ich t h a tte  
erre ichen  konnen . J e tz t  b o t die T ech n ik  die Mog- 
lich k e it dazu . D er F ab riken -C om m iss ionsra t B r  i x  
w u rd e  zu R a t  gezogen  und  P  e r s i u  s b au te  d as  m ale- 
risclie M aschinenhaus am  U fer der H ave l in der B ran- 
d en b u rg e r V o rs ta d t in  d er F orm  e iner m aurischen  
M oschee, den hohen  S cho rnste in  a is  M inaret.

E rs t d ad u rch  w a r es m oglich, dem  P a rk  eine 
b liihende Y eg e ta tio n  zu geben  u nd  zu e rh a lten , zugleich 
k o n n te  ein re icher S chm uck von  S p rin g b ru ń n en  und  
W asser-K iin sten  d am it v e rb u n d en w erd en ,d en en  sich die 
A ufste llung  w ertv o lle r K u n stw erk e  anschloB , w obei, so- 
w eit es nach  d e rv o ran g eg an g en en  V ern ach lassig u n g n o ch  
m oglich w ar, die a lte  A ufste llung  der K u n stw e rk e  aus 
der Z eit F ried rich s des GroBen fe s tg eh a lten  w urde.

E s k an n  n ic h t d er Z w eck d ieses V o rtra g e s  sein, 
a lle  d ie  vieleri B au ten  u n d  an d e ren  K u n stw e rk e  in  
ih re r re izvo llen  Y erb in d u n g  m it d er N a tu r  h ie r darzu - 
s te llen . A uch  is t n ich t n ah e r e inzugehen  au f die vom  
K on ig  m it E ife r u n d  E rfo lg  h e rg es te llten  In s tan d - 
se tzungen  d er v on  F ried rich  dem  G roBen geschaffenen  
A rch itek tu ren  d er S ta d t se lb s t u n d  au f die V erschone- 
ru n g  ih re r V o rs tad te , denen  er nach  M oglichkeit den 
C h a rak te r ita lien ischer L a n d s ta d te  zu geben  s tre b te ; 
ebensow enig  au f das, w as er fiir d ie  S ta d t N eues 
p lan te : N eubau  d e r G arn isonk irche  m it E rh a ltu n g  ih res 
schonen  T urm es, N eubau  der H eiligengeist-K irche  u. A ., 
so n d ern  es m iissen v o r A llem  d ie  groB en G esichts- 
p u n k te  k u rz  gekennze ichne t w erden , d ie  den  K on ig  bei 
Schaffung se iner P o tsd am er B au ten  le ite ten  —  der 
w irk lich  ausg e fiih rten  u nd  d er beabsich tig ten .

A u sg an g sp u n k t dafiir w a r d as  von  ihm  heiB geliebte 
SchloB Sanssouci, —  es b lieb d er K ern , w ie es schon  
h is to risch  d e r F a li w ar, a ll dessen, w as d er K on ig  schuf 
u nd  schaffen w ollte .

U rspriing lich , a is K ronprinz , w o llte  er dem  Schopfer 
Sanssoucis, seinem  groBen A hnen, in n a c h s te r  N ahe 
des Schlosses au f dem  M iihlenberg, d er an  d er StraBe 
n ach  B o rn s te d t zu r S e ite  des H aup te ingangesl zum  
P a rk  S anssouc i bei dem  O belisken lie g t un d  an  dessen  
S iidabhang  F ried rich  d e r GroBe einen W ein b erg  an g e le g t 
h a tte , e i n e n  g e w a l t i g e n  D e n k m a l b a u  er- 
rich ten . D ieser so llte  ein  D oppeltem pel in F orm  eines 
P e rip te ro s  w erden , au f hohen  U n te rb au  g es te llt, nach  
O sten m it v o rg e leg ten  P ro p y laeen , Y orhof u n d  g ta tt- 
licher T rep p en an lag e , n ach  W esten , dem  SchloB zu, 
ste ile r ab fa llend , jedoch  auch  fre i m it A ufstieg , und  
d av o r zu r S eite  ein  ko llossa les B ildw erk  d er A thene  —  
ein E n tw u rf, d e r  von  dem  K ronp rinzen  in v ie lg e s ta ltig e r 
F orm  geze ich n e t w orden  is t, ab er s te ts  g e d a c h t w ar 
a is  eine p r e u B i s c h e  A k r o p o l i s ,  ai s ein 
H e i l i g t u m  f i i r  d e s L a n d e s  g r o B e n  H e l -  
d e n - K ó n i g  (S. 557 u. 559).

N achdem  a b e r die F rag e  des D enkm ales F ried rich s 
d es GroBen fiir B erlin  du rch  G enehm igung  des R auch- 
schen E n tw u rfes , fiir den. der K ronp rinz  m it E ife r un d  
W a n n ę  e in g e tre ten  w ar, vom  K on ig  en tsch ieden  und 
A n fan g  1810 vom  K ro np rinzen  d er G ru n d ste in  dazu

g e le g t w ar, lieB er die A b sich t des D en k m alb a u es  an 
a ie se r S te lle  fallen . D afiir e rg rilf und  b e g e is te r te  ihn 
ein neu e r B au g ed an k e , d e r groB w ar un d  sic iie r von  
einem  E rfo lg  ohne G leichen g e k ro n t w ord en  w a re , w enn 
es ihm  v e rg o n n t gew esen  w are , d ense lben  gau z  zu ver- 
w irk lichen . E s w ar d er G edanke , die n o rd lich  des P a rk e s  
S anssouci ge legenen  H ohen , 4 an  d er Zahl, von  O sten 
nach  W esten  sich fo lgend , vom  M iih lenberg  b is zur 
H ohe, au f d er das B elvedere  F ried rich s  des G roB en steh t, 
d u rch  eine P r a c l i t s t r a B e  in  H ohe d e r T errasse  
des Schlosses S anssouci m it e in an d e r zu ve rb in d en , m it 
k ó stlich en  B auw erken  b ese tz t und  h e rr lich e  B licke w eit 
in die L a n d sc h a ft b is zu r H av e l u n d  d a riib e r h inaus 
m it im m er w echselnden  B ildem  g ew ah ren d . D er M iihlen- 
b e rg  g ab  die M og lichke it d er A u ffa h rt zu d ie se r hoch 
ge legenen  S traB e, u nd  d am it zug le ich  e iner w iird igen 
Z u fah rt zum SchloB, d ie  dem selben  n och  feh lte , d a  es 
n u r von  N orden  h er au f d er ste ilen  g riinen  R am pę in 
den  h a lb ru n d en  S au lenho f h inein  o d e r bei d er h is to ri
schen  Miihle vo n  W esten  h er n ich t g e ra d e  beąuem  zu 
W ag en  eiTeichbar w a r u n d  noch  is t.

Mit einem  T o r am  FuB des B erges in maBiger 
E n tfe rn u n g  von der B o ra s te d te r  L an d straB e  so llte  diese 
A u ffa h rt in e iner S ch langen lin ie  d ie  H ohe e rs te igen , auf 
d er H ohe um  ein a n tik e s  T h e a te r  lie rum  d ie  R ieh tung  
nach  W esten  nehm en  u n d  au f e inem  V ia d u k t die StraBe 
ub e rąu e ren d , die T e rra sse  des S ch losses erre ichen . Der 
W ein b e rg  F ried rich s  des G roBen blieb  besteh en , w urde 
n u r m it einer R eihe v o n  P e rg o la s  u n d  dem  N eubau 
des re izenden  W i n z e r h a u s c h e n s  geschm iickt. 
Zugleich  w a r auch  ein FuB w eg g e d a c h t, d e r von  der 
A u ffah rt au f eine B o g en ste llu n g  iiber die S traB e hin- 
w eg  in  H ohe des H au p tg es im ses  d e r B ilderga le rie  langs 
derse lben  au f d ie  S ch loB terrasse  fiih rte . V on le tz te re r 
se tz te  s ich  d an n  d e r H ohenw eg  fo rt, d ie M aulbeer-A llee 
bei d er h is to risch en  M iihle u n d  w iederum  au f einem 
Y iad u k t, und  sp a te r  d ie  S ch lu ch t zw ischen  der O rangerie* 
und  dem  B elvedere  F ried rich s  des G roBen au f einer 
B riicke iib ersch re iten d , v o rb e i an  einem  N ym phaeum , in 
das d e rW a n d e re r  von oben  h in e in sch au en  k o n n te  (S .5 ‘34), 
vo rbe i an  dem  in re ich e r F o rm  m it g roB artigem  an die 
G enueser P a liis te  e rin n e rn d en H o f un d  m it T reppenan lage  
en tw orfenen  G a s i  n o  f i i r  G a s . t e  des K iinigiichen 
P a a re s . W e ite r  g in g  d e r W eg  au f d e r m ach tig en  T errasse 
des O rangeriehauses d u rch  d ie  schonen  F liigolbauten  
derse lben  h in d u rch  b is zum  B elvedere , v on  w o d er Ab 
s tieg  w e ite r zum  N euen  P a la is  genom m en  w erden 
k o n n te , au f dem  W eg  d ah in  m it B an k en  un d  kleinen 
B au ten  zu b esch au lich er R uhe e in ladend .

N ur ein T eil d av o n  kam  zur A usfiih rung . aber docli 
d as  B ed eu ten d ste : d e r B an  d er p riich tigen  O rangerie 
in R ena issancefo rm en  m it groB em  M itte lbau  und 
S e iten -P av illons in e iner A u sd eh n u n g  (304 m lang), die 
zur U n te rb rin g u n g  v o rn eh m er fu rs tlic h e r  G aste  reich- 
lich R aum  g ew ah rte  u nd  den  K on ig  von  dem  B an des 
C asinos A b s ta n d  nehm en lieli. A n  S te lle  d es  letz teren  
schuf er die sich dem  M iillerhause anschlieB ende 
T e rra sse  des so g en an n ten  N o r d i s c h e n  G a r t e n s .

Die A u ffah rt iiber den  M iih lenberg  u n te rb lieb  eben- 
fa lls  und  m it ih r die O b e rb ru ck u n g  d er T aleinsclm itte . 
N ur das T or, d e r A n fan g  d e r A u ffa h rt a n  d er B orn
s te d te r  S traB e, k am  zu r A u sfiih ru n g  u n d  s te h t do rt 
ais e inM erkm al d e sG ew o llten  —  dem  daherkom m enden  
W an d e re r  m eist u n v e rs ta n d lic h . E s  is t in T e rra c o tta  aus- 
gefU hrt m it fe inem  p la s tisch en  S chm uck , d e r m it der 
In sch rif t zug le ich  eine E h ru n g  d e r bei N iederw erfung  
des bad ischen  A u fs tan d es  1848 gefa llen en  S o ldaten  zum 
A usd ruck  b rin g t.

E in  v o n  H e s s e v e ro ffen tlich te r P lan , d er die Ab- 
s ich t des K on igs fu r S an sso u c i in ro te r  F a rb ę  einge- 
ze ichnet e rk en n en  liiBt, g ib t ein k la re s  B ild d er P rach t- 
straB e m it ih re r A u ffa h rt (S. 558).

D erselbe e n th a lt au ch  neben  an d e re n  B au ten  aus 
d ie se r Z eit das sch o n s te  u nd  g liick lich s te  D enkm al des 
u n m itte lb a ren  B au sch aJfen s d es  K o n ig s : die F r i e -  
(̂ e n R_- K  i r c h e , e ine B asilik a  m it Y orhof, fiir welche 
die K irc lie  San  C lem en te  in R om  d a s  V orb ild  gab, iu 
g ed ieg e n s te r A u sfu h ru n g  u n d  m a le risch e r L age, mit 
schonem  T u r ~ ~  ' ' '  • ’ • 1 1 J ! ------;ł

560



ihr verbundenen B au ten  des P fa rr- , Schul- und  (Javalier- 
hauses, und dereń  lieb lich -e rn s te  E rsch e in u n g  noch  da- 
durch verschont w o rd en  is t, daB d e r  v on  F ried rich  
Wilhelm I. a n g e le g te  K iich en g a rten , den  d ieser p rak - 
tische und n iich te rne  K o n ig  zum  S p o tt d er gleich- 
namigen franzosischen  A n lag e  „se in  M arly“ n an n te , 
durch L e n n e m  e inen  d e r en tz iick en d s ten  G a rten  um- 
geschalfen w urde.

Dieser Ban w a r dem  K o n ig  m ehr a is  irg en d  e iner 
eine H erzenssache u n d  is t ein  Z eichen  se iner ech t ch rist- 
lichen Gesinnung. E r  sch rieb : „E s sc h e in t m ir passend , 
eine Kirche, w elche zn e inem  P a la s tb e z irk  g eh o rt, der 
den Namen S anssouci t r a g t ,  dem  ew igen  F riedens- 
fiirsten zu w eihen u n d  d as  w eltlich  n e g a tiv e  „ohne 
Sorgen“ dem geistlic li po sitiv en  „ F rie d e n “ en tg eg en  
oder vielm ehr g eg en iib e r zu s te llen .“ Sie w urde  seine 
B egrabnisstatte.

Mit all dem  h a t te  sieli a b e r d er K o n ig  fu r sein  
Sanssouci n ich t g en u g  g e ta n . V on  d er du rc ii ihn  m it 
Springbrunnen, 4 d e r sch o n s ten  V asen  des A lte rtu m s 
und reicher B a lu s trad ę , a lles in  c a rra risch em  M arm or 
ausgefiihrt, g esch m iick ten  S ch loB terrasse  so llte  der 
Blick iiber die B aum w ipfe l des P a rk e s  h in w eg  fernab  
ein Bauwerk, g le ichsam  w ie ein M archenbau  tiber den  
Baumkronen schw ebend , finden  —  einen  SchloB- oder 
Hallenbau von re ich e r K o m position , e i n  B e 1 r i - 
g u a r d o , wie e r es n a n n te , den  B lick  fesse lnd  sow ohl 
von Sanssouci zu d iesem  B au  h in  a is  au ch  von  d o r t nach  
Sanssouci her, au f dem  T o r n o w i n  d e r H ave l e rr ich te t. 
Es war gedach t au f hohem  U n te rb a u  m it groB en T reppen - 
anlagen und W a sse rs tu rz  u n d  so llte  v e rb u n d en  sein m it 
dem Ufer durch  e inen  au f hohen  B ogen  g e s te ll ttn  
Viadukt, der zu schonen  G a rte n a n la g e n  fiih ren  so llte , 
die mit m alerisch  a n g e o rd n e te n  B au ten  k le in e re r A rt, m it 
K unstw erken u n d  W a sse rk iin s te n  g e sch m u ck t w erden  
sollten. H ier schw elg te  se in e  P h a n ta s ie . E s  w a r einer 
seiner langsten  „S o m m e rn a c h ts tra u m e “ u n d  so  rech t, 
wie auch eine se iner U n te rsch rif ten  la u te t, „e ine  R ech- 
nung ohne den  W ir t“ . E s  b lieb  ein T rau m !

In N um m er 100 sind  n eben  e in igen  H andzeich - 
nungen des K on igs fu r d iesen  B au g ed an k en  eine Blei- 
stift-Zeichnung v on  L u d w ig  P  e r  s i u s (?), e ine der 
ersten B earbe itungen  des B aues, d an n  eine fa rb ig e  D ar- 
stellung des E n tw u rfe s  w ied e rg eg eb en , den  d e r K onig  
wohl ais den  b es ten  se in e r E n tw iirfe  b e u rte ilt h a t.

W eithin zog d e r  K o n ig  d u rch  A n k a u f v on  G elande 
die Um gebung in  d ie  V ersch o n e ru n g  d e r L an d sch a ft 
hinein. N ordlich  vo n  d e r O ran g erie  e rw arb  e r d as  G ut 
Bornstedt, lieB v on  P  e r  s i u s e inen  E n tw u rf  fiir den  
Neubau der A m tsh au se r en tw e rfen  u n d  nach  einem  
Brande von H a e b e r l i n  au sfiih ren . R eiche  A n- 
pflanzungen u n d  d er N eu b au  d e r  B o rn s te d te r  K irche  
mit T urm  und  S au len g an g  la n g s  d e r D orfstraB e ver- 
schónten d iese G egend . N ach  W esten  e rw a rb  e r das 
Gut Bornim u nd  lieB ein n eu es  G u tsh au s a n  a n d e re r 
passenden S telle  im  ita lien isch en  L a n d h a u ss til er- 
richten, w eiter die B esitzu n g  L in d s te d t, au f d e r er das 
kleine liebensw tird ig  g e s ta lte te  S ch lofichen  g leichen  
Namens erbau te . D en K ah len b e rg  be i E iche , h in te r  dem  
Neuen P alais, sch m iick te  e r m it e inem  R u n d tem p e l, 
der in T e rra c o tta  au sg e fiih r t, le id e r in  se in e r d e r W itte - 
rung sehr a u sg ese tz ten  L a g e  w eg en  B au fa llig k e it im 
Jah r 1901 ab g eb ro ch en  w erd en  m uB te. A uf dem  
Zachlensberge h in te r  dem  D orf B orn im  so llte  ein ronii- 
scher P ro s ty lo s  a is  S ic h tp u n k t fiir d ie  F e rn e  w irk en .

Im W ild p ark  schuf er d ie  m a le risch en  F o r s t - u n d  
J  a g  e r h  a  u  s e r  u n d  das  B a i r i s c h e  H a u s c h e n ,  
ein T eehauschen  a is  ein  G e b u rts ta g sg e sc h e n k  fiir seine 
Gemahlin, das sie an  ih re  H e im a t e rin n e rn  so llte ; w eite r- 
liin W erder zu d as  re izen d e  E n te n fa n g e rh a u s . C har- 
lo ttenhof verg roB erte  e r  d u rc h  A n k au f, bestim m te  
es zur F a s a n e r i e  u n d  b a u te  d ie  m alerisch en  Ge- 
baude fiir die B ew irtsch a ftu n g  d e rse lb en , d ie  ehem alige  
Fasanerie im T ie rg a rte n  bei B erlin  e in e r G ese llsch a ft zu r 
E inrich tung  eines zoo log ischen  G a rte n s  iib e rla ssen d . A uf 
dem B r a u h a u s b e r g  w o llte  e r n eb en  o d e r h in te r  dem  
A ussichtsturm , den  sein  Y a te r  zu r Y e rsch o n e ru n g  des 
Berges ais S ic h tp u n k t fiir das> S tad tseh loB  e rb a u t h a tte , 
den gróB eren B au  e iner K i r c h e  m i t  N e b e n g e -

b a  u  d  e n  k lo s te ra r tig  e rrich ten , w ovon viele Skizzen 
Z eugnis ab legen .

D ie F iille  des G eschafienen  is t  so groB, daB ein 
A ufzah len  erm iiden muB. A ber m an  muB d ie  Schopfun- 
gen  au fsuchen  u n d  sie sehen, sie liegen  v o r den  T oren  
u n se re r S tad t, jed e rze it zugang lich ; sie sp rechen  fiir 
sich m it ih re r Schonheit, m it ih re r L age, w ie sie  auf 
das g liick lich s te  in  die sie um gebende N a tu r  einge- 
b e tte t  sind. D urch  eine W an d e ru n g  k an n  m an  sich 
iiberzeugen , m it w elcher L iebe, m it w elchem  G eschick  
u nd  E rfo lg  h ier d er K on ig  en tw orfen  u nd  g e b a u t h a t; 
die ita lien ischen  groB en V illen  gaben  die A n reg u n g  u nd  
das Y orb ild ; -aber w as d o rt e rk iin s te lt und  k iinstlich  
e rschein t, is t h ier in  bescheiden  liebensw iird iger F orm  
d er N a tu r  u n d  d iese w ieder dem  B auw erk  ais ein 
N atu rlich es u nd  S e lb s tv e rs tan d lich es und  dam it ais ein 
N eues u n d  E ig en a rtig e s  angesch lossen . J e d e r  B eschauer 
w ird  em pfinden  m ussen, daB h ier ein re ich er und  hoher 
k iin stle risch e r G eist sinnvoll g ew a lte t ha t.

A ber e ine se iner e rfo lg re ichsten  B auun ternehm un- 
gen  fiir die Y erschonerung  der U m gebung  P o tsd am s 
d a rf  n ic h t ohne b e to n te  E rw ah n u n g  bieiben : die K  r o - 
n u n g  d e s  P f i n g s t b e r g e s  m it dem  m ach tig  in 
die F e rn e  w ii'kenden  B au  des sog. L u s t s c h l o  s s e s  
a u f  d e m  P f i n g s t b e r g .  D er N eue G arten  m uBte 
eben fa lls  zu seinem  G edeihen  ein W asse rw erk  erhalten , 
zu dem  d e r K on ig  die M asch inenan lage  in  d er von  ihm 
u m g eb au ten  u n d  e rw e ite rten  M eierei am  Ju n g fe m se e  
h e rr ich ten  u nd  au f dem  P fin g s tb e rg  den  W asse rb eh a lte r 
an leg en  lieB. D ieses W asse rb eck en  umfasisen auf
3 S eiten  in  g ew a ltig e r H ohe e rs te llte  B au ten , im  N orden  
m it 2 T iirm en  d u rch  einen S au len g an g  v erbunden , die 
sich, w enn  au ch  in  an d e re r  Form , au f jedem  der
2 S e iten b au ten  fo rtsę tz t. D ieser oberen  d as  R eservo ir 
en th a lten d en  T e rra s se  so llten  sich 2 w eite re  T errassen  
anschlieB en u n d  zw ischen ihnen  eine Y illa  e rr ich te t 
w erden , d ereń  oberes GeschoB m it der hoher ge legenen  
e rs ten , d as  E rdgeschoB  m it d er zw eiten  u n te ren  T e r
ra sse  in  g le icher H ohe liegend  v e rb u n d en  g e d a c h t w ar. 
Ih n en  so llte  d an n  eine C ascade  fo lgen  u n d  den  Ab- 
schluB am  B erg ab h an g  so llte  ein schon  u m ran d e tes  
groBes B ecken  m it sp ringendem  W asse r b ilden  (Nr. 101).

Je d o c h  eines sei dariib er noch  b em erk t: V ie leS k izzen  
des K on igs lassen  den  W eg  zu dem  h ie r G eschaffenen 
n och  deu tlich  e rk en n en : E in  m assiger hoher R un d b au  
m it R u n d tem p e l da rau f, ein m ach tig e r K u p p e lb au  m it 
re ich e r T rep p en an lag e , d ie  A u fste llu n g  eines ko llo ssa len  
B ildw erkes au f hohem  u n d  reichem  U n te rb au  (diese 
G edanken, v ie lle ich t E ntw iirfe, die die Idee des D enk- 
m als fiir F ried rich  den  GroBen an  d ieser S telle  w ieder 
au fnahm en), d an n  w e ite r ein h a lb ru n d e r A ufbau , der 
den  ru n d en  W asse rb eh a lte r  zur H alfte  um schlieB t, von 
s ta tt lic h e r  G esta ltu n g , eine au sg ed eh n te  V illa  in  ver- 
sch iedener F o rm  g eze ichne t —  v on  a llen  d iesen  B auab- 
s ich ten  e rzah len  seine Z eichnungen , bis schlieB lich der 
au sg e fiih rte  E n tw u rf in  A n lehnung  an  d ie  re ichen  
ita lien isch en  Y illen , im  B esonderen  a n  d en  K le inen  
P a la s t  oder d as  C asino in  C ap ra ro la  e n ts ta n d . A uch 
d iese r B au  is t n ic h t bis zu se iner g an zen  Schonheit 
y o lle n d e t w o rd en ; die V illa  m it allem , w as b e rg ab  g e 
b a u t w erd en  so llte , k am  n ic h t zu r A u sfuh rung . A ber 
das, w as v e rw irk lic h t w ord en  is t, is t  ein  k o s tb a re s  Ge- 
sch en k  fiir die N a tu r  u n d  d ie  K u n s t P o tsd am s.

Zum SchluB d ieser D a r s t e l l u n g  d e s  K o n i g s  
a i s  A r c h i t e k t e n ,  die k e in en  A n sp ru ch  e rh eb t u nd  
e rh eb en  k a n n , eine e rschop fende  zu sein , la s se n  Sie 
m ich  n och  U rte ile  v on  zw eien u n se re r b ed eu te n d s ten  
H is to rik e r iiber ihn  an fiigen :

T r e i t s c h k e  n e n n t ih n  „d en  g roB esten  a lle r ge is t- 
re ich en  D ile tta n te n “ , ein W o rt, d as  fa lsch  v e rs ta n d e n  
u n d  a u s  dem  Z usam m enbang  g e rissen  au ch  au f seine 
k iin s tle risch en  L e is tu n g en  u n d  se in  K iin s tle rtu m  aus- 
g e d e h n t w o rd en  is t. T re itsc h k e  a b e r s te ll t  d a s  W o rt 
a n  a n d e re r  S te lle  r ich tig , w o e r v o n  dem  K o n ig  sp rich t 
a is  dem  „ h o c h s i n n i g e n  F i i r s t e n ,  d e r  s e l b s t  
e i n  K  ii n  s 1 1 e r “ w ar.

R a n k ę  s a g t iiber ihn : „ Ih m  w o h n te  ein an g eb o ren es 
T a le n t fiir d ie  b ildende  K u n s t bei, e r k o n n te  a is  e iner 
d e r e rs ten  K en n e r g e lten . E r  z e ich n e te  vo rtre fflich ; er
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War ein g e b o r e n e r  B a u m e i s t e r .  Die A nord- 
nungen , die er in seinen G arten  tra f, w aren  ein A 
d ru c k  se iner von  N atu rgefiih l du rch d ru n g en en  Seelen- 
stim m ung  u nd  seiner P h an ta s ie .“ ^

N och im m er aber feh lt seiner Z eit die ku nst-

h is to rische  W iird ig u n g , die sie v e rd ien t. Mogę sich 
liald  der M ann finden, d e r sich d ieser M iihew altung 
u n te rz ieh t. D en D an k  d e r  Mit- un d  N achw elt w ird  er 
s;ch —  des bin ich gewiB —  in  hohem  MaB ver-
d ienen . —

iidwestdeutschen Tageszeitungen entnehmen 
wir iiber dieses Thema Ausfuhrungen des 
Abteilungsvorstehers der H andwerkskamm er 
in K arlsruhe, Emil S c h m i 1 1 , die_ uns eine 
weitere Verbreitung namentlich in Fach- 
kreisen zu verdienen scheinen. Emil Schmitt 

schreibt: Im Hinblick auf die grofie W ohnungsnot im ganzen 
Reich miiBte die B autatigkeit in hochster Bliite stehen. Die 
Griinde dafiir, daB das nicht der Fali ist, sind — m An- 
deutung auf unsere derzeitige W irtschaft und bcsonders 
der finanziellen Erschwernisse — zur Geniige_ bekannt. 
Trotzdem aber die B autatigkeit nicht allzu rege ist, macht 
sich der Mangel an gelernten Bauhandwerkern immer mehr 
fiihlhar. Eine Reihe von Griinden wird fur den R iickgang 
der Zahl der Bauhandwerker ins Feld gefiihrt. Die Haupt- 
ursache ist wohl die seit Jahren  und besonders vor dem 
K rieg starkę Abwanderung der B auarbeiter in lohnendere 
und angenehmere Beschaftigungsweisen. Besonders die In 
dustrie- und Staatsbetriebe (Fabriken, Post, Eisenbahn usw., 
haben auf die Bauhandwerker eine starkę Anziehungskraft 
ausgeiibt. In neuerer Zeit w andern auch viele iiber die 
hollandische Grenze und in das Saargebiet, wo sie Yaluta- 
lohne erhalten.

Ein wirksames Mittel zur Behebung des Mangels an 
B auhandwerkern ist zweifellos die Zuriickftihrung von ge
lernten Bauhandwerkern aus Industriebetrieben und ahn- 
lichen Stellen zu ihrem alten Beruf. Die vom Reichs- 
arbeitsm inister vorgeschlagenen verschiedenen W ege zur 
Behebung des Mangels haben bislang keinen greifbaren 
Erfolg erzielt. Und die in anderen Berufen beschaftigten 
gelernten Bauhandwerker machen von der Aufnahme ihrer 
alten T atigkeit auf dem W eg der „Freiw illigkeit“ sehr 
wenig Gebrauch. Die Umschulung von Bauhilfsarbeitern 
zu Bauhandwerkern m acht wohl Fortschritte, doch wird sie 
den ungeheuren Mangel nur zu einem Teil beheben konnen. 
Der aussichtsvollste W eg fiir die Behebung des Mangels 
an FaCliarbeitern im Baugewerbe wird somit d i e  H e r a n -  
b i l d u n g  d e  s N a c h w u c h s e s  d u r c h  d a s  o r d e n t -  
l i c h e  L e h r  v  e r  h a  11 n i s b l e i b e n ;  der Erfolg wird, 
wenn durch ausgedehnte Berufsberatung, Beseitigung der 
verschiedenen Hemmnisse und Bereitstellung von Mitteln 
zu Zuschiissen ein groBerer Ansporn gegeben wird, immer- 
hin erst in mehreren Jahren  zur Geltung kommen und die 
Liicken ausfiillen.

Bei dieser Gelegenheit kann nicht versaum t werden, in 
aller Offenheit auf einige Griinde hinzuweisen, die den 
Zugang zum Bauhandwerk erschweren, damit durch Abhilfe 
seitens maBgebender Behorden eine Besserung erreicht 
werden kann. Ein wesentliches Moment ais Anreiz zum Er- 
greifen des Bauhandwerks w ird in der Aussicht auf mog- 
lichst dauernde Beschaftigung liegen. Das laBt sich durch 
weit vorausschauende Dispositionen auf seiten der bauenden 
Behorden erreichen, sodafi ein Teil der B autatigkeit in die 
Friihjahrs und H erbstm onate verlegt und dadurch eine 
bessere A rbeitsverteilung erm oglicht wird. F rost und 
sonstige W itterungs-Unbilden werden naturgemaB gewisse 
— aber dann immerhin weit geringere — Pausen ais bisher 
bedingen und somit dem Bauhandwerk nicht so sehr den 
Stempel eines Saisongewerbes aufdriicken. Dieser Nachteil 
oder dieser V erlust an Arbeitsgelegenheit laBt sich aber 
ausgleichen durch Y erlangerung der A rbeitszeit fiir das 
Baugewerbe w ahrend der Sommermonate, ahnlich wie es 
bei der L andw irtschaft der Fali ist. E i n s i e h t i g e  
K r e i s e ,  n i c h t  z u l e t z t  A r b e i t e r f i i h r e r ,  sind in 
neuerer Zeit fiir eine w enigstens z e i t w e i s e  A u f - 
h e b u n g  d e s  A c h t  s t  u n d e n t  a g  e s i m  B a u -  
g e w - e r b e  eingetreten, um durch dieses gewiB billige Ver- 
langen dem Bauhandw erker im Sommer Gelegenheit zu 
geben, die geringe A rbeitszeit des W inters auszugleichen.

Der Mangel an Bauhandwerkern-
Nach einem Bericht h a t die deutschosterreichische Ge- 
werbeaufsicht schon 1920 angeordnet, daB in kleingewerb- 
lichen Betrieben 9—10 Stunden und langer unter dem Titel 
„Oberstunden“ gearbeite t w erden darf. Angesichts der 
durch den F riedensvertrag  dem deutschen Volk ungeheuer 
erschw erten L ebensnotw endigkeiten und der aus diesen 
Yerliiiltnissen entstandenen schw ersten Schadigung der 
W irtschaft diirfte diese M ehrarbeit kein  unbilliges Ver- 
langen, sondern vielm ehr eine N otw endigkeit im Hinblick 
auf die E rreichung eines hoheren Y erdienstes fiir die er- 
schwerte Lebenshaltung des Einzelnen sein.

F iir den Nachwuchs w ird die im Baugewerbe besonders 
rielseitige A usbildung n ich t nur durch Schnee-, Frost- und 
Regentage verkiirz t, sondern auch durch die schematische 
D urchfiihrung des A chtstundentages gehemmt. Es gilt, fiir 
die Jugend  gewisse Hemmnisse zu beseitigen und ihr einen 
groBeren Anreiz zur E rgreifung des Berufes eines Bau
handw erks zu geben. Auf dem Gebiet der Tarifpolitik wird 
auf eine YergroBerung der V erdienstspanne zwischen den 
Lohnen der gelernten und der ungelern ten  A rbeiter hinzu- 
arbeiten sein. Diese Spanne is t z. Zt. iiberall dera rt gering, 
daB m ancher V ater, die M utter und der Sohn selbst sich 
nicht entschlieBen konnen, eine dreijahrige Lehrzeit durch- 
zumachen m it der A ussicht, nach ihrer Beendigung keinen 
nennensw ert hoheren Lohn zu erhalten ais der Bauhilfs- 
arbeiter. W ahrend eine Reihe Jah re  vor dem K rieg die 
Lohndifferenz 25 bis 30% betrug, h a t sie sich bis zur gegen- 
w artigen Zeit um m ehr ais 20% verringert. Nach dem 
S tand von heute bewegt. sich der U nterschied zwischen den 
Lohnen der gelernten und ungelern ten  A rbeiter des Bau- 
gewerbes im gesam ten D eutschen Reich durchw eg unter 
8%. U nter dem D ruck der w irtschaftlichen Verhaltnisse 
und oftmals aus m angelnder volksw irtschaftlicher Einsicht 
manches unparteiisehen Schiedsrichters is t die Lohnspanne 
im Baugewerbe rapid  bis auf 3% herabgesunken.

DaB das B auhandw erk und versehiedene andere Hand- 
werkszweige n ich t m ehr begehrensw ert, d. h. in MiBkredit 
geraten sind, daran triig t n icht zum W enigsten auch der 
falsche Ehrgeiz vieler E ltern  Schuld, die ihre Sóhne mit 
aller Gewalt in das Studium  hineintreiben, mogen diese 
hierfiir begabt sein oder n ich t . Aus sozialen und kulturellen 
Griinden is t es daher notw endig, daB die Allgemeinheit 
iiber das H andw erk anders denken lernt. Erzieherische 
A rbeit, un terstiitz t durch iiuBere MaBnahmen, wie z. B. eine 
gerechte D ifferenzierung der Lohne von gelernten und un
gelernten, von ąualifizierten und unąualifizierten Arbeitern 
konnten uns dem Ziel naher bringen und dem Baugewerbe 
die ihm zukommende B edeutung verschaffen.

Neben den genannten Erschw ernissen, wodurch das 
B auhandw erk nicht begehrensw ert w ird, muB schlieBlich 
noch eiw ahnt werden, daB die v ielerorts zutage tretenden 
Bestrebungen zahlreicher staatliclier und kom m unaler Be
horden (B auverw altungen), das selbstandige Baugewerbe 
mehr und mehr auszuschalten und die A rbeiten (Bauten) in 
eigener Regie auszufiihren, eine empfmdliche Schadigung 
des Baugewerbes bedeutet, weil dessen vorhandene Be- 
triebsm ittel dadurch nicht m ehr voll ausgenutzt werden 
konnen. Die Folgę davon ist, daB m anche Betriebe ent- 
gegen allen volksw irtschaftlichen N otw endigkeiten ihren 
Umfang' immer m ehr einschranken miissen. Y or Allem 
komint diese T atsache darin zum A usdruck, daB es an der 
Moglichkeit zur E instellung eines geniigend zahlreichen 
N achwuchses fur die Zukunft fehlen wird.

Bei dem im Reich vorhandenen Mangel an gelernten 
B auhandw erkern erscheint es notw endig, auf alle diese in 
ihren Folgeerscheinungen liedeutsam en Momente hinzu
weisen. Es wiire in der T a t ein V erdienst, w enn alle Die- 
jenigen, die es angeht, sich einm al naher m it dieser Frage 
beschiiftigen wollten. —

V e r m is c h te s .
Einzelheizung oder Zentralheizung? Die ungeheuer ge- 

stiegenen A nlagekosten aller Zentralheizungen haben in un- 
zahligen Fallen dazu gefiihrt, von dereń Verwendung gerade 
bei Yillen und Einzelhausern, wenn auch oft m it schwerem 
Herzen, A bstand zu nehmen und dam it auf einen wichtigen 
B estandteil "der m odem en W ohnhaus-Hygiene zu yerzichten. 
Bevor sich jedoch A rchitekt und Bauherr endgiiltig zu 
reiner Ofenheizung entschlieBen, sollte man priifen, ob sich 
nicht durch das Żusammenlegen m ehrerer Feuerstellen zu

einer kleinen Z entrale bis zu einem gew issen G rad ein Aus- 
weg finden laBt, um die V orteile der zentralen  Erw arm ung 
mit w esentlich geringeren Mitteln zu erreichen. Eine solche 
M oglichkeit b ie te t sich m eist durch die A nlage eines an 
passender Stelle eingebauten kleinen K alorifer-Ofens, durch 
den mehrere Zimmer gleichzeitig erw arm t w erden konnen, 
sei es durch Umlauf der Zim m erluft oder durch zugefiihrte 
AuBenluft (Frischluft-Heizung). D abei kann  der betreffende 
Ofen im K eller oder je nach den baulichen V erhaltnissen im 
Erdgeschofi auh!ór,-Ł,;.; i s a
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Trfppeaflur oder der Wohnktiche aus bedient und aucli mit 
einer kachelofenartigen Ummantelung verkleidet werden. 
Auch wird man vielfach besser tun, an Stelle einer einzigen 
groBeren Warmeąuelle mit weit verzweigten horizontalen 
Warmluft-Verteilungskanalen lieber zwei auseinander ge- 
riickte kleinere Heizgruppen anzuordnen, um die zu er- 
warmenden Raume unmittelbar an die Heizkammern anzu- 
schlieBen. Man hat hierdurch noch den Vorteil, in den 
t!bergangszeiten nnter Umstanden mit e i n e r Heizgruppe 
auszukommen. Man erhalt auf diese Weise eine Art ..zen- 
traliśierte Einzelheizung“, sichert sich die Yorteile einer 
verminderten Bedienung und gleichmaBigeren Erwarmung, 
ohne mit den hohen Anlagekosten einer reinen Zentral- 
heizung rechnen zu miissen.

Ein hervorragendes Feld der gesamten Bautatigkeit 
bildet augenblicklich und wohl fur lange Jahre der Bau von 
Siedlungshausern und Eigenheimen. Will man dieses panze 
Gebiet restlos der Ofenheizung iiberlassen und lohnt es sich 
wirklich nieht, Mittel und Wege zu suchen, es der Zentral- 
heizung oder wenigstens der „zentralisierten“ Einzelheizung 
zu erhalten? Mit einem im ErdgeschoB aufgestellten kleinen 
Kalorifer-Ofen, mit Anschlufi der im ObergeschoB liegenden 
Schlafzimmer an die bequem zuganglich pemachte Heiz- 
kammer lassen sich 3—6 Raume zuverlassig, einwandfrei 
und mit einem Mindestaufwand an Anlage- und Betriebs- 
kosten heizen. ohne daB Befiirchtungen wegen eines Ver- 
sagens gerechtfertigt sind. Auch dort, wo aus bestimmten 
Griinden Einzelheizung bevorzugt wird, sollte wenigstens 
ein besonderer Kalorifer-Ofen fur die Erwarmung der Diele 
und des Treppenhauses vorgesehen werden, der in den 
Obergangszeiten dem ganzen Haus ais Warmequelle dient 
und der an sehr kalten Tagen die meistens nicht aus- 
reichende Ofenheizung unterstiitzt. Derartige „zentralisierte“ 
Einzelheizungen wurden in den letzten Jahren von mir in 
groBer Zahl zur Ausfiihrung gebracht, immer mit bestem 
Erfolg. Bei kleinen Siedlungshausern mit zusammen rund 
150 cbm Zimmerraum geniigen meistens sogenannte Zellen- 
ofen: dariiber hinaus werden grofiere Kalorifer-Ofen ver- 
wendet, dereń Bauart sich naeh der verfiigbaren Hohe 
richtet. Lassen sich die erforderlichen Kanalanlagen gleich 
im Rohbau vorsehen, so sind die Anlagekosten nicht hoher 
ais bei reiner Ofenheizung, dagegen kaum so hocli, ais 
bei Zentralheizungen. Dabei ist der Betrieb nicht an be- 
stimmte Brennstoffe (z. B. Koks oder Anthrazit) gebunden, 
vielmehr kann meist jeder beliebige Brennstoff, auch Braun- 
kohle, Briketts oder Torf, verfeuert werden. Voraussetzung 
fiir das f?ute Gelingen einer solchen zentralisierten Einzel
heizung- ist allerdings eine geschickte Anpassung an die 
baulichen Yerhaltnisse, was eine fabrikmaBige Liefemng 
solcher Heizungs-Anlagen ais Handelsware von yomherein 
ausschlieBt.

Haufig haben sich Hausbesitzer, die wegen der un- 
erschwinglichen Betriebskosten ihre Zentralheizungen still- 
legen. verleiten lassen, diese aanz zu entfernen. Yor solchen 
Obereilungen ist dringend zu warnen, auch wenn augen
blicklich fiir die verkauften Heizkorper und Kessel eute 
Preise zu erzielen sind. Wird besonders in Villen an Stelle 
von Ofen zentralisierte Einzelheizung eingebaut, so ersetzt 
diese die Zentralheizung und kann spater, wenn sich die 
Verhaltnisse gebessert haben, auch neben der Zentralheizung 
weiter benutzt werden, um in den Ubergangszeiten den Be
trieb der Zentralheizung einzuschranken oder diese an 
kalten Tagen wirksam zu unterstiitzen oder zu entlasten. —

H. K o r i ,  Heizungs-lngenieur in Berlin.
A n m e r k u n g  de r  R e d a k t i o n .  Es wiirde den 

Ausfiihrungen des Herrn Yerfassers groBeren Nachdruc.k 
verleiben, wenn er an einigen schematischen Beispielen die

seiner Vorschlage darlegen und namentlich hierzu auch 
die Kosten. bezogen auf einen bestimmten Zeitpunkt, etwa
1. Januar 1923, nennen wollte. Denn alles ist heute in 
erster Linie Kostenfrage. —

Erwerb eines neuen Botschafts-Gebaudes in Rom. Ein
7 Nachtrag zum deutschen Reichshaushalt fiir 1922 fordert 
825 Millionen Mark zum Erwerb eines neuen Botschafts- 
Gebaudes in Rom fiir den beim Quirinal beglaubigten Bot- 
schafter und zu baulichen Herstelluneren in dem zu er- 
werbenden Gebaude. Dieses ist die Yilla W o l k o n s k i  
in Rom, die nach entsprechendem Umbau Raum bietet 
fiir die Botsehaftskanzlei und fiir die Wohnung des Bot- 
schafters. Im Lauf des Krieges ist der alte, langjahrige 
Sitz der deutschen Botschaft, der Palazzo Caffarelli, von 
der italienischen Regierung enteignet und abgebrochen 
worden, um einen Jupiter-Tempel, der in romischer Zeit 
auf dem capitolinischen Hiigel stand, frei zu legen. Die 
an die Niederlegung gekntipften archaologischen Er- 
wartungen haben sich nicht erfiillt, aber Deutschland war 
seines ideał gelegenen Botschaftssitzes beraubt. Nach 
FriedensschluB fiihrten dann die Bemiihungen der italie
nischen Regierung, Ersatz fiir das niedergelegte Botscliafts-

Gebaude zu schaffen, dahin, den Palazzo Vidoni am Corso 
\ittorio Emanuele, dessen Entwiirf auf Raphael zuriick- 
geht, anzukaufen. Die Erwerbung dieses historischen Bau- 
werkes ware ein wiirdiger Ersatz fiir den Palazzo Caffa
relli gewesen. Da es jedoch nicht moglich war, die zahl- 
reichen Bewohner des Palazzo Yidoni in absehbarer Zeit 
anderweitig unterzubringen, so verfiel man auf den Plan 
des Ankaufes der Villa Wolkonski. Es ist bedauerlich, 
daB es Deutschland nicht wieder gelang, ein geschichtlich 
und kiinstlerisch bedeutsames Bauwerk ais Sitz der Bot
schaft zu erhalten, doppelt bedauerlich, da Frankreich 
iiber zwei alte schone Palast-Anlagen in Rom, die Yilla 
Medici fiir die franzosische Akademie und den Palazzo 
Farnese fiir die Botschaft verfiigt. Es entsteht die Frage, 
ob man nicht besser getan hatte, den Erwerb eines neuen 
deutschen Botschaftsgebaudes in Rom bis zu ruhigeren 
Zeiten und bis zu neuem Aufstieg in Deutschland zu ver- 
t-agen, um eine des Deutschen Reiches und der groBen 
deutsch - italienischen Geschichte wtirdige Statte alter 
Kultur zu erwerben. —

Ein Bund der Freunde der Technischen Hochschule 
Munchen ist auf einer H o c h s c h u 1 - T a g u n g , die am 
7., 8. und 9. Dezember 1922 in Munchen abgelialten worden 
war, begriindet worden. Aufgabe des Bundes soli sein, 
alle Krafte, die fiir die Technik in Theorie und Praxis 
wirken. in gemeinsamer Arbeit. zum Besten der Technischen 
Hochschule Munchen zusammen- zu fassen zur Forderung 
ihrer wissenschaftlichen und Unterrichts-Aufgaben und zur 
Weckung und Starkung des Gefiihles der Zusammengehorig- 
keit aller ihrer ehemaligen Angehorigen wie ihrer Freunde, 
Gonner und Forderer. Der Bund soli Einzelpersonen und 
Korperschaften umfassen und Mittel zu gewinnen suchen 
fiir die Zwecke des Lehrbetriebes, fiir die Bearbeitung 
technischer und wirtschaftlicher Fragen, fiir die Aus- 
fiihrung wissenschaftlicher Forschungen und ihre Veroffent- 
lichung, sowie zur Unterstiitzung ron besonders befjihigten 
Studierenden. Anfragen werden diu-cb das „Syndikat der 
Technischen Hochschule Miinchen“ beantwortet. —

Im Verkehr mit der Redaktion der „Deutschen Bau- 
zeitung“ bitten wir Folgendes zu beachten: Die Aufnahme 
von Beitragen unseres Arbeitsgebietes erfolgt entsprechend 
dem R a u m  der Zeitung und nur nach s a c h l i c h e r  
P r ii f u n g. Samtliche Zusendungen erbilten wir aus- 
schlieBlich „An d ie  R e d a k t i o n  d e r  D e u t s c h e n  
B a u z e i t u n g“, nicht an eine Person. Die Einsendung 
mufi p o r t o f r e i  erfolgen: z u r  R u c k s e n d u n f f  und  
ftir A n t w o r t  i s t  d a s  e n t s p r e c h e n d e  P o r t o  
b e i z u l e g e n .  Anfragen von allgemeinem Interesse wer
den im Briefkasten beantwortet, andere Anfragen unmittel
bar. Wir bitten, auch hier f i i r R i i c k f r a g e n  P o r t o  
b e i z u l e g e n .  Bemerkungen wie: „Fiir die Kosten
kommen wir auf“ oder: „Die Kosten bitten wir uns in 
Rechnung zu stellen“, konnen wir nicht beriicksichtigen, 
da wir in diesen Fragen keinen Schiiftwechsel unterhalten 
konnen. Die Beantwortung erfolgt unen‘gelłlich. ist 
jedoch an den N a c h w e i s  d e s  B e z  u g e s  der  
„ D e u t s c h e n  B a u z e i t u n g 11 gekniipft. Eine Ver- 
pflichtung zur Beantwortung konnen wir nicht ubernehmen. 
W er d i e s e  B e d i n g u n g e n  n i c h t  e r f i i l l t ,  ha t  
u n t e r  k e i n e n  U m s t a n d e n  e i n e  B e r u c k s i c h -  
t i g u n g  zu e r w a r t e n .  —

W ettbew erbe.
Festsetzung der Preise bei Wettbewerben. YomLandes- 

bezirk Baden des „Bundes Deutscher Architekten“ erhalten 
wir in dieser Frage die folgende Zuschrift:

Es sind in Baden eine Anzahl Wettbewerbe aus- 
geschrieben worden, so in Zell, Staufen, Gemsbach, Singen 
usw., von denen auch das Ausschreiben fiir Zell in Nr. 88 
der ,.Deutschen Bauzeitung“ veroffentlicht und besprochen 
ist. Alle diese Wettbewerbe, die an sich recht erfreuliche 
Zeichen einer gewissen Wohlhabenheit der Schwarzwald- 
Gemeinden darstellen und dereń Programm s. Zt. zum Teil 
unter Mithilfe des Ausschusses fiir Wettbewerbe der 
badischen Architektenschaft zu Stande gekommen ist, 
leiden jetzt, da sie ausgeschrieben sind, an einem groBen 
Mangel durch die Einwirkung der Geldentwertung auf die 
Hohe der Preise. Wahrend auf der einen Seite die Arbeit 
des Architekten immer die gleiche bleibt, verliert auf der 
anderen Seite von Woche zu Woche der ausgesetzte Preis 
an Geldwert, so daB schlieBlich bei der Auszahlung der 
Preise der ausgezeicłmete Architekt ohne die gewiinschte 
Anerkennung, die im Geldpreis liegt, bleibt. Es ist nun 
imter den Preisrichtem, ausgehend von Architekt 
M e c k e 1 in Freiburg, eine Bewegung im Gang, die dahin 
zielt, die Gemeinden zu bestimmen, d ie  P r e i s e  g l e i -  
t e n d  z u g e s t a l t e n .  In der Begriindung dieser An- 
regung sind yon Meckel folgende Ausfiihrungen gemacht:
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..Die Preise in den Wettbewerben Rathaus Zell und 
Krankenhaus Staufen sind zu einer Zeit festgesetzt worden, 
in der man die rapid fortschreitende Geldentwertung nocn 
nicht yoraussehen konnte. Angesichts der heutigen \ er- 
hiiltnisse sind die Preissnmmen jedoch viel zu genng. Im 
Interesse des Ansehens unseres Standes halte ich es tur 
geboten, unverziiglich an die betreffenden Gememden 
heran zu treten und eine betrachtl ehe Erhohung der Preis- 
summen zu beantragen. Diese miiBten entsprechend dem 
Fortschreiten der Landes-Indexziffer gesteigert weiden. 
Bei kiinftigen Wettbewerben wird man nicht umhin konnen, 
die Preise gleitend, entsprechend der Landes-Indexziffer, 
yorzusehen. Nach rneiner Ansicht mtissen die Preise im 
Wettbewerb Zell das Achtfache und im Wettbewerb 
Staufen das Zehnfache der ursprunglichen Festsetzung des 
Preisausschreibens betragen.

Wenn wir iiberhaupt heutigen Tages noch Wefrt- 
. hewerbe veranstal'et sehen wollen (>Selbstverstandl cli! Die 
Red.), so miissen wir bei der fortschreitenden Geldentwer- 
tung Vorsorge treffen, daB unsere Fachgenossen nicht be- 
nachteiligt werden. Die Gemeinde S aufen hat z. B. 
90 000 M. fur Preise ausgesetzt. und das mag im Juni 1922 
noch etwas bedeu et haben. Augenblicklich aber bekame 
die Gemeinde fur 2 A  Festmeter Holz die Entwiirfe geliefert, 
im Januar 1923 vielleicht gar fur einen Festmeter.11 —

Im Wettbewerb Krieger - Denkmal Baden-Baden er- 
hiel'en: den I. Preis von 20 000 M. Professor B a g d o n s  
in Dortmund; den II. Preis von 10 000 M. die Dinlom- 
Ingenieure Rudolf K u h n und Heins H a n s e n und die 
Bildhauerin Elisabeth N a u B e in Miinchen; den III. Preis 
von 5000 M. Architekt, Willy B a l s a m  in Koln und den 
zweiten III. Preis Architekt und Stadtbaurat Otto R o t h 
und Bildhauer E. M e y e r h u b e r  in Karlsruhe. —

Der Wettbewerb von Truxillo (Peru). Vor einigen 
Monaten wurde dieser Wettbewerb, Entwiirfe fur ein 
F r e i h e i t s - D e n k m a l  in P e r u  betreffend, von uns 
der Fachwelt angekiindigt. Der Konsul von Peru. General- 
konsul P. P a u 1 e t in Dresden, macht uns heute interessante 
Mitteilungen dartiber: Die Anzahl der aus Deutschland ein- 
gelaufenen Entwiirfe ist 50. dereń grofiter Teil in gemein- 
samer Arbeit eines Architekten vnd eines Bildhauers zu 
Stande gekommen ist. Andere europaische Lander sind 
wenig yertreten, es sandten Englander, Paliener, Fran- 
zosen zusammen kaum 20 Entwiirfe. Die kleinen Ent- 
wiirfe, bestehend in Zeichnungen usw. dcutscher Teil- 
nehmer, wurden durch die Post eingeschrieben iibersendet. 
Was die groBeren Entwiirfe des Wettbewerbes mit um- 
fangreichen Unterlagen betrifft, so wurden diese mit dem 
Dampfer „Nitokris“ transportiert und sind in Truxillo be- 
reits am 15. Juli 1922 eingetroffen. Zu dieser Zeit haben 
sich aber noch 41 Kisten mit Gips-Modellen in Hamburg 
yersammelt. Fast alle Kisten wurden auf Kostem des 
Konsulates ver?endet. Ungliicklicherweise brach ein Ma- 
trosenstreik in Hamburg aus. aufierdem stellten sich 
Schwierigkeiten bei der Ausfuhr-Bewilligung ein. Das 
.illes verzogerte. die Absendung der Kisten, und da der 
Termin des Wettbewerbes auf August 1922 angekiindigt 
war, so hat Konsul Paulet das Komitee von Truxillo ge- 
beten, die Frist des Wettbewerbes aufzuschieben, um die 
Ankunft der Modelle aus Deutschland zu erwarten. Der 
Einsendungs-Termin des Wettbewerbes wurde zuerst auf 
November, und spater, da sich neue Schwierigkeiten mit 
der Ausfuhr-Bewilligung ergaben, dank den Bemiihungen 
des Gesandten von Peiu. Sr. Exzellenz Ganoza, auf weitere 
drei Monate erstreckt. Diese Mitteilung erhielt vor acht 
Tagen Konsul Paulet durch Kabel. Die 41 Kisten sind 
nunmehr mit dem Dampfer „Frankenwald“ transportiert 
worden, welcher Hamburg am 10. Dezember verlie(3. An- 
fang Januar 1923 werden die Modellkisten in Peru ein- 
treffen und dann wird endlich die Entscheidung statt- 
finden. Da der Preis 1000 £  betragt, so hat Konsul Paulet 
das Komitee gebeten, diesen Preis zu teilen, sodaB man 
sicher sein kann, daB ein Teil des Geldes nach Deutsch
land kommen wird. —

W ettbew erb  G efallenen - G edach tn ism al W aldfr;edhof 
S tu ttg a r t. Ais Mitverfasser des mit einem III. Pre's be- 
dachten En wurfes ..Aufbau“ bekennt sich neben Bildhauer 
W. I1 e h r 1 e in Schwabisch-Gmlind Regierungsbaumeister 
W. J o s t in Stuttgart. —

Ein W ettbew erb  zur E rlangung  von  E ntw iirfen  fu r ein 
K rieger-D enkm al in Im m enstad t ist vom Stadtrat mit Frist 
zum 1. Februar 1923 beschlossen worden. Drei Preise von 
30 000, 20 000 und 10 000 M. —

Chronik.
Ein Tunnel jiu rc h  den Mont Blanc zur Schaffung einer neucn 

Eisenbahn-Verbindung zwischen Italien und Frankreich soli nach 
langjahrigen Yorbereitun^en nunm ehr zur Ausfiihrun" o-elano-on 
Nach Meldungen aus Cliamonix ist ein etwa 17 km lander Tunnei 
in Aussicht genommen, der das franzósische Chamon7x-Tal mit

dem ita lie n is c h e n  Tal von A osta verbindet. Die Arbeiten sollen 
an b eid en  S e ite n  d es Bergm assives im Friihinhr 1923 begonnen 
w e rd e n . D e r  Arbeits-V organg w ird^derselbe sein wie bei der 
A n la g e  d e s  Simplon-Tunnels. Man: hofft aber, daB durch die 
Y e r w e n d u n g  verbesserter W erkzenge und Maschinon die Arbeiten 
s c h n e lle r  d u r c h g e fiih r t  werden konnen. Nach der Schatzung der 
In g e n ie u re  w ir d  die Durchstechung des Mont Blanc funf Jahre 
in A n s p r u c h  n e h m e n ; die Kosten werden auf etwa 25—35 MilL Frs. 
b e re c h n e t. Bei unvorhergesehenen Schwierigkeiten wird mit einer 
E r h o h u n g  d ie s e r  S u m m ę  gerechnet. —

Erhaltung der alten Mauern und Tiirme der Stadt Mało in 
der Bretagne. Um die r*Iauern und Tiirme der kampferprobten 
Stadt St. M ało  in der B retagne tobt gegenw artig ein grimmiger 
Streit. Die Stadtverw altung von St. Mało hat mit Mehrheit 
beschlossen, einen Teil der einengenden gewaltigen Festungs- 
\verke niederzulegen und an ihre Stelle eine gegen das Meer 
offene Prom enade anzulegen. Die aus dem 15. Jahrhundert 
stamm enden Festungsw erke gehóren jedoch zu den nationalen 
Altertiimern, sind klassiert und stehen unter dem Schutz des 
franzosischen M inisteriums der schonen Kunste. Dieses wider- 
setzt sich energisch jedem Zerstórungsversuch der alten Bauwerke, 
die zu den besterhaltenen und charakteristischsten Frankreichs 
zahlen. —

W iederherstellung des Hauses Braunfels in Frankfur t  a. M.
Konig Gustav von Schweden hat fur die W iederherstellung des 
alten P a t r i z i e r p a l a s t e s  z u m  B r a u n f e l s  in Frankfurt dem 
Bund tatiger A ltstadtfreunde 100000 M. zur Verfiigung gestellt 
und durch Verm ittlung des In tendanten  des schwedischen 
Nationalmuseums, E r ik  W e t t e r g r e e n .  weitere Sammlungen 
in Schweden angeregt. Das Haus Braunfels war i n Mittelalter 
und spater haufig Kaiserherberge, u. a. wohnte G ustav Adolf 
1631 bis 1632 darin. AuBerdein ist das H aus der alteste'„Messe- 
palast“ Frankfuits. —

Der Umbau des Alten Theaters in Leipzig. Am 14. Oktober 1922 
ist das Alte Theater in Leipzig nach einem Umbau des Buhnen- 
hauses nach den Entwiirfen des S tadtbaurates Dr. J. B u h r in g  
wieder eroffnet worden. D er Umbau wurde so angeordnet. daB 
er sich in allen seinen Teilen einem Plan fur einen grófieren 
Erw eiterungsbau des ganzen Gebaudes einfugt. Das Biihnenhaus 
ist um 12’m erhóht worden, vor Allem, um den Rundhorizont 
aufzunehmen, aber auch um der bisherigen Raumnot der Biihne 
und bedenklicher Betriebs-Unsicherheit abzuhelfen. Die Biihnen- 
flache wurde von 175 auf 265 qm erweitert, wozu noch eine 
Hinterbiihne von 146 qm kommt. Um fangreiche technische 
Verbesserungen und Neueinrichtungen wurden dam it verbunden. 
Pekanntlich ist das Alte Theater in Leipzig eines der altesten 
Theatergebaude in Deutschland, es wurde 1766 ais Komódienbaus 
auf der R anstadter Bastei nach den Entwiirfen von Friedrich 
W e in b r e n n e r  in K arlsruhe errichtet und h a t viele Umbauten 
erfahren. —

Ein Hans Sachs-Museum in der Gruppe der Katharinen-Kirche 
in Niirnberg. Auf der Grundlage der H ans Sachs-Ausstellung in
Niirnberg des Jahres 1894 soli nunm ehr ein H a n s  S a c h s -  
M u se u m  entstehen. das die reiche Fiille von Manuskripten, 
Einzeldrucken und Folianten des H ans Sachs und anderer 
M eistersinger erhalten soli, die in der N iirn le rg er Stadtbibliothek 
und im Germanischen National-M useum nicht voll zur Geltung 
kommen. Auch an die E rrichtung einer Bibliothek, die alies wissen- 
schaftlicheMateiial aus jener Zeit enthalten soli, wird gedacht. Aufier
dem wurden alljahrliche Hans S a c h s - F e s ts p ie le  angeregt, bei 
denennich tnurd ieoftgesp ielten  Fastnachlsschw anke, sondern auch 
ein Teil der zahlreichen Tragódien des Dichters gespielt werden 
sollen, die groBtenteils biblische Stoffe und Stoffe der Sagenkreise 
behandeln. Ais Raum fiir die Auffiihrungen wird der alte Meister- 
singetbau der zum K onzertsaal um gewandelten K a t h a r i n e n -  
K i r c h e  benutzt, weil m an hier die fur die M artha-Kirche durch- 
gefiihrte R ekonstruktionsarbeit fiir die Biihne des Hans Sachs 
von Prof. Max H e r r m a n n -B e r l in  benutzen konnte. Das Hans 
Sachs-Museum soli in einem der N ebenbauten der Katharinen- 
Kirche Unterkunft finden. —

Ausbau der Leipziger Technischen Messe. Nach eingehenden 
Verhandlungen ist ein V ertrag  iiber ein E rbbaurecht auf dem 
Ausstellungsgelande der Leipziger Technischen Messe und der 
Baumesse von der Stadt Leipzig ais Eigentiim erin und der 
Technischen Abteilung des Mefiamtes G. m. b. H. ais Erbbau- 
Berechtigter zustande gekommen. Damit ist dem MeBamt ein 
Gelande von 224970 qm Ausstellungsflache zu dingliehem Recht 
iibergeben worden und der weiteren Entw icklung der Technischen 
Messe gróBte Erw eiterungsm óglichkeit geboten. Es schweben 
Verhandlungen m it einer Anzahl groBer Industrie-Konzerne und 
-Verbande iiber die E rrichtung neuer A usstellungsbauten. —

Eine Ingenieur-Akademie in Oldenburg ist am 5. November 1922 
durch eine entsprechende Feier eroffnet worden. Die Akademie 
ist durch die Stadt Oldenburg begriindet worden. —

Riimische Fundę in Reims. Bei den Aufriiumungsarbeiten und 
den U nternehm ungen zur W iederherstellung der durch den Krieg 
zerstórten Teile in R e im s , das unter dem N an u n  Durocortortun 
einst die H auptstad t der Remi und der róm ischen Provinz Belgica 
secunda gewesen ist, fand man neue Reste der róm ischen Ver- 
gangenheit. In dcm Teil der Stadt, der zwischen der Rue Pluchę, 
Cotta und Tam bour liegt, sind R u in e n  v o n  K a ta k o m b e n ,  
e in  1 o ru m  u n d  r o m is c h e  B i id e r  aurgedeckt worden. —
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