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ir  w äh len  a ls  B eisp iel d ie  G esell
sc h a f ts rä u m e  e rs te r  K lasse  au f dem  
P ro m e n a d e n d e c k  des zw eiten  „C o- 
lu m b u s“ .

A n  d ie  g ro ß e  F e s th a lle  (Abb. 
1 in N r. 1), von  d e r  oben  b e re its  
d ie  R ed e  w a r, e inen  an d e ren  d u rch  
d ie  vo lle  S ch iffsb re ite  h in d u rch 

g eh en d en  R au m  u n m itte lb a r  an zusch ließen , w a r u n 
m öglich , w eil h ie r  d e r M asch in en tech n ik e r E in 
sp ru ch  e rh eb en  m u ß te : e r b ra u c h te  den  M itte lte il des 
zu n ä c h s t an sch ließ en d en  R au m ab sch n itte s  a ls L ee r
s c h a c h t fü r  seine Z w ecke. W as 
so llte  d er A rc h ite k t n u n  tu n ?
G ew iß —  e r  h ä t te  sich  d am it 
b e g n ü g e n  k ö n n en , die G esell
sc h a f tsh a lle  m it dem  n ä c h s t
fo lg en d en  g ro ß en  R au m , dem  
B ib lio th ek ssa lo n  (A bb. 5 in 
N r. 1), d u rc h  e in en  n ied rig en  
K a jü te n g a n g  re in  ta tsä c h lic h  
zu  v e rb in d en  u n d  im  ü b rig en  
v o llkom m en  ohne B eziehung  
a u f  d iesen  zu  g e s ta lte n . A ber 
se in  so zu sag en  m u s ik a lisch e r 
D ra n g  z u  g ro ß lin ig e n  G esam t
rh y th m e n  ließ  ihn  b e i d ie
se r  A u sk u n ftsm ö g lic h k e it n ich t 
z u r  R u h e  kom m en . A n d e re r
se its  w ar, w ie g e sa g t, e in  u n 
m itte lb a res  In e in an d e r-v e rs trö - 
m e n - la s s e n  d e r R äu m e te c h 
n isch  unm ög lich . So k am  denn  
T ro o s t a u f  d en  v o rtre ff lich en  
G e d an k en , die D u rch g än g e , 
fü r  d ie  ihm  d er T e c h n ik e r  ja  
im m erh in  n o ch  die g an z  s t a t t 
lich en  B re ite n a u sd e h n u n g e n  
der b e id en  „ S e ite n sc h iffe '1 (d ie  

m o n u m e n ta le r  g e s ta lte te n  
R äu m e  zeigen  fa s t d u rch w eg s 
e ine  A r t  d re isch iffig e r G liede
ru n g ) z u r  V e rfü g u n g  üb e rließ , 
m o n u m en ta l in  D o p p e ld e c k 
höhe a u sz u a rb e ite n  u n d  d a 
d u rc h  sow ohl zum  R a n g e  te k 
to n isch  u n d  p ra k tisc h  se lb s t
s tä n d ig e r  R äu m e zu e rh eb en , 
a ls  sie  fü r  se ine  rh y th m isch en  
A b sich ten  f ru c h tb a r  zu g e s ta l
ten . (V gl. d ie  B ild b e ilag e  zu 
d ie se r N r. u n d  die B ib lio thek  
A bb. 4 in  N r. 1.)

D as e rs te  Ziel e rre ic h te  er 
d u rch  e in e  g a n z  k ö stlich e  

W e c h se lw irk u n g  zw ischen  
F e n s te rn  u n d  g eg e n ü b e rg e le g 
te n  S p ieg e ln  u n d  d u rc h  eine 
sa n f te  A u sb u c h tu n g  d e r äuße-

Abb. 7. D a m p f e r  „ M ü n c h e n “. 
G e s e l l s c h a f t s r ä u m e .

re n  U m riß lin ien , die P la tz  fü r  die E in o rd n u n g  von  
S ch re ibm asch inen  schuf. D as zw eite  au f fo lg en d e  
W eise : Z u n äch s t e rm ö g lich te  e r  d u rc h  e ine  a rc h i
te k to n is c h  b ew eg te , fa rb ig  je d o c h  ru h ig e re  A u s
g e s ta ltu n g  d ieser R äu m e e inen  w eichen  Ü b erg an g  von  
dem  re ich en  F a rb en zu sam m en k lan g  d e r  H alle  zu dem  
ü b e rw ieg en d  te k to n isc h  g e s ta lte te n  B ib lio th ek rau m ; 
zum  zw e iten  a b e r schu f e r zu d ie se r san ft g le ite n d e n  
m u sik a lisch en  Ü b erle itung  eine  W ech se lb ez ieh u n g  be
so n d ere r A rt, indem  e r  d ie  T ep p ich e  u n d  V o rh än g e  
d er b e id en  g ro ß en  R äu m e  e in a n d e r  n a c h  Z e ichnung  
u n d  F a rb e  a n n ä h e rte , fü r  d ie  V e rb in d u n g sg än g e  h in-



g egen  diese sch m ü ck en d en  B es tan d te ile  w esen tlich  v o rh e b u n g  des T e k to n isch en ), o hne  d ie  d u rc h  d ie  v e r
anders  b eh an d e lte , so d aß  n un  deren  ü b e rle iten d e  s c h i e d e n a r t i g e  Z w eck b es tim m u n g  g e b o te n e n  U n te t sc

Abb. 8. D a m p f e r  „ K o l u m b u s “. Z w e i b e t t i g e  K a b i n e  I. K l a s s e .

F u n k tio n  im  G ro
ßen  durch  die 

F u n k tio n  a n reg en 
d e r  Un t e rb rechung  
fü r eine w ich tige 
E inze lhe it w o h ltu 
end  e rg än z t w ird. 
D adurch , daß  die 
G änge n ich t a ll

ein  D urchb licke  
n ach  beid en H au p t- 
räu m en  hin g e s ta t
ten , sondern  an 
den D u rch g an g stü - 
ren  auch  noch  e in 
a n d e r  en tsp rech en 
de b ildhauerische  

S chm uckg lieder 
an g e b ra c h t sind, 
w ird  ih re  rh y th m i
sche A ufgabe je 
dem  n u r e in ig er
m aßen  em pfäng 
lichen  B eschauer 
ohne w eite res  d e u t
lich.

D aß  T ro o s t bei 
seinem  h o ch en t

w ick e lten  V er
s tän d n is  fü r die 
psycho log ischen  
V o rau sse tzu n g en  

von  R au m w irk u n 
gen  die R  a  u  c h - 

s a l o n s  als 
g le icherm aßen  b e 
schau lichem  Ge
nüsse  gew idm ete  

R äu m lich k e iten , 
den S peisesälen  
tro tz  a lle r s tilisti- 
sclienU ntersch iede 
in gew issem  Sinne 
g le ichartig  behan-
de!t£..ll,a t  (d l‘rch V erw endung  n e u tra le r  F a rb e n  u nd  u n 
au ffä llig e r B odenbeläge, beso n d ers  g ro ß e  H öhe, H e r

de —  h ie r  festliche 
H e lle , d o r t behag
lich e  S ch lum m rig- 
k e i t  —  a u ß e r  A cht 
zu  la s sen , sei h ier 

n u r  im  V orbei
g e h e n  e rw ähn t. 
V gl. d ie  B ildbei
la g e n  zu  N r. 1 
(C olum bus), ferner 
zu N r. 5 u n d  Abb. 
15, S. 21 (Mün
chen), A bb. 16, S. 
21 (S tu t tg a r t)  und 
A bb. 3 in No. 1 
(S ie rra  V entana).

W ir  h ab en  bei 
u n se re n  B e trac h 
tu n g e n  ü b e r  P. L.

T ro o s ts  Schiffs
a rc h i te k tu re n  die 

g ro ß e n  G ese ll
sc h a f ts rä u m e  der 
e rs te n  K la sse  in 
d en  V o rd e rg ru n d  
g e s te ll t, w eil bei 
d ie se n  d ie  g ü n s ti
g en  B ed in g u n g en  
fü r e ine  a llse itig e  
E n tfa l tu n g  se iner 
g e s ta lte n d e n  F ä 
h ig k e i te n  V orla
gen , in sb eso n d ere  

d a s  Z u sam m en 
g eh en  zw ischen  
T e c h n ik  undR aum - 
k u n s t , u n d  w eil der 
rh y th m isc h e  Zug 
se in e r  S chaffens
w e ise s ic h  an  ihnen 
am  b e s te n  nach- 
w eisen  ließ . D am it 
so ll n a tü r lic h  n ic h t 
g e s a g t  wmrden,

d aß  nun  e tw a  die G ese llsch a fts räu m e  d e r  zw e ite n  K lasse  
(vg l. A bb. 10 u n d  11, S. 19, G e se llsc h a fts rä u m e  II . Kl.
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au f D am pfer „C o lu m b u s“ ), in denen  v o rn eh m ste s  b ü r
ge rlich es  B eh ag en  w a lte t, o d e r die d u rch w eg  vom  le ite n 
den  A rc h ite k te n  se lb s t en tw o rfen en , a llen  p rak tisch e n  
N o tw en d ig k e iten  sinnvo ll a n g e p a ß te n , zu w irk lich  b e
quem en W o h n g e la ssen  a u sg e s ta lte te n  P a ssa g ie r
k ab in en  d e r e rs ten  K lasse  (A bb. 8 u n d  9 au f S. 18), 
in d en en  S erien  d e r „S ta a tsz im m e r1' so g a r zum  R an g e  
e le g a n te r  E m p fan g sz im m er e rh o b en  s in d  (A bb. 12. hier-

ihn  ein K ü n s tle r  n ich t b e sse r w ü n sch en  k a n n  (ließ doch  
d ie  g ro ß e  B rem er R eedere i s te ts  m it dem  b es ten  und  
ed e ls ten  W e rk s to ff  sch a lten , voll b e w u ß t ih re r A ufgabe , 
d eu tsch e  K u ltu r  in  d e r W elt au fs  d e n k b a r  W ü rd ig s te  
zu v e rtre te n ) , so n d ern  auch  einen S ta b  vo n  au se rle sen en  
M ita rb e ite rn , d ie  m it ihm bei a lle r  W a h ru n g  p e rsö n 
licher E ig e n a r t ü b e ra u s  h arm on isch  zu sam m en arb e ite ten .

W ir  m ö ch ten  da in  e rs te r  L in ie  des M ünchner

Abb. 10. D a m e n z i m m e r  II. K l a s s e . Abb. 11. G e s e l l s c h a f t s r a u m  II. K l a s s e .

u n te r) , an  D u rch 
b ild u n g  d e r E in ze l
h e ite n , S ich e rh e it 
d es G esch m ack s  
u n d  h a rm o n isch e r 

W irk u n g  je n e n  
g rö ß e re n  R a u m 

k o m p o s itio n en  
n a c h s tü n d e n .

S ich e rlich  w ird  
a u c h  N iem and , d e r 
w eiß , w as T ro o s t 
a ls  M ö b e lg e s ta lte r  
u n d  O rn a m e n tik e r  
zu  le is te n  im sta n d e  
is t (u n d  d a s  w eiß  
h e u te  w oh l je d e r  
a n  d e r  d eu tsc h e n  
In n e n a rc h ite k tu r  

e in ig e rm a ß e n  In 
te re ss ie r te ) , d a ra n  
zw eife ln , d a ß  d e r 
M ünchner A rch i

t e k t  a u ch  eine  
F ü lle  eb en so  v e r 
s c h ie d e n a r tig e r  a ls  
p ra k t is c h e r  S itz 
m öbel, T ische ,
S c h rä n k e , A n ric h te n , T ep p ich e , V o rh än g e  u. s f., auch  
in n e rh a lb  d es  a llg e m e in e n  a rc h ite k to n is c h e n  R ahm ens 
s e lb s t e ine  M enge k ü n s t le r is c h e r  E in ze llö su n g en  u nd  
S c h m u c k d e ta ils  ü b e r  d ie  L lo y d sch iffe  v e r s tr e u t  h a t. 
D a ra u f  im  E in z e ln e n  an  d ie se r  S te lle  e in zugehen , v e r 
b ie te t  d e r  R au m .

A u sd rü c k lic h  h e rv o rg eh o b en  so ll es a b e r  doch  noch  
w e rd en , d aß  T ro o s t be i se inen  A rb e iten  fü r  den  L loyd  
n ic h t n u r  e inen  A u ftra g g e b e r  zu r S e ite  h a tte , w ie  sich

B ild h au ers  P ro f. 
Jo s e f  W a c k e r l e  
g e d e n k e n , d essen  
ebenso  ü b e rlie fe 
ru n g s s ta rk e  w ie 

e ig en p e rsö n lich 
m oderne , ebenso  
a u sg e p rä g te , w ie 
v ie lse itig e  K u n s t 
sich  in  z ah lre ich en  

b ild h au e risch en  
S ch ö p fu n g en  au s  
H olz u n d  M eta ll 
den  T ro o s t’schen  

S ch iffsräum en  
s te ts  au f d a s  N a 
tü r lic h s te  e in fü g t; 
so d an n  d es  g le ic h 
fa lls  in  M ünchen 
leb en d e n  M alers 
A lfred  H a g e l ,  d e r 
d u rc h  se ine  lie 
b e n sw ü rd ig  - e m p 
findsam en , a u ß e r 
g ew ö h n lich  v e rfe i
n e r te n  G ro te sk en , 
a b e r  a u c h  d u rch  
g rö ß e re  d e k o ra tiv e  

S chöp fungen  vo n  zuw eilen  ü b e rra sc h e n d e r  M e is te rsch a ft 
u n d  R eife  a n  d e r  k ü n s tle r isc h e n  A u ssch m ü ck u n g  d er 
L loydsch iffe  hohen  A n te il genom m en  h a t;  zu g ro ß e r  
k en n ze ich n en d e r W irk u n g  g e la n g te  au f den  L lo y d 
sch iffen  d an n  noch  d e r B e rlin e r M aler P ro f. E . R. 
W e i ß ,  u n d  au ch  die M ünchner Ju liu s  H e ß .  P ro f. 
A ngelo  J a n k  u n d  E d u a rd  T  h ö n  y  s in d  a u f  d en  in  
le tz te r  Z eit fe r tig g e s te llte n  D am p fe rn  re ich  u n d  w ü rd ig  
v e r tre te n .
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Tag für Denkmalpflege und Heimatschutz in Potsdam vom 3. bis 7. September 1924.

v p r iH 'n o - l iV h o « 'p81 ^ c 1̂*ii8Ser. U1?d Gärten, die un- „Die E rkaltung und V erw endung der ehem als fürstlichen

f I B e »  „ £  &n„nd ¡ j Ä T . " “ *“ * * "  0 W M ‘
eine Tagung, deren erster Hauptversam m lungstag den Themen Der B egrüßungsabend bildete m it den  A usführungen
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Schon die b loße A ufzäh lung  d iese r N am en, d ie  sich 
noch b e träch tlich  v e rlän g e rn  ließe, z e ig t im Ü brigen , 
daß  es sich bei a lle r W ah ru n g  des harm o n isch -e in h e it
lichen • G e sa m te in d ru c k s ;'b e i a lle r W a h ru n g  d e r a u s 
g ep räg ten  E ig e n a r t des le itenden  A rch itek ten  in d iesen  
R iesenschöpfungen  m oderner d eu tsch e r K u n s t k e in es
w egs um  irgendeine  engherz ige  S o n d e rr ich tu n g  h a n 
delt, die allen  A usblick  in die freie W e lt des k ü n s t-

u nd  n eu ze itlich e  A u ffassu n g , Id ea lism u s  u n d  p r a  i- 
sches V e rs tä n d n is , R u h e  u nd  B e w e g th e it sich  in d ie sen  
T ro o s t’schen  S ch iffsräu m en  zu e in e r h ö ch st e ig e n tü m 
lichen , n iem als  v o rh e r  im g le ichen  S inne  v e rw irk lic h 
te n  H arm o n ie  v e rb in d en . U nd d iese  g le ich en  E ig e n 
sc h a f te n  s ind  es ja  au ch  w ohl, d ie  ih rem  h e u te  in 
se in e r vo llen  S c h a ffe n sk ra ft s te h e n d e n  S c h ö p fe r se inen  
w o h lv e rd ien ten  P la tz  in d e r  v o rd e r s te n  R e ih e  d er

Abb. 13. D a m p f e r  „ M ü n c h e n “ G e s e l l s c h a f t s r a u m  I. K l a s s e .

lerischeu  Schaffens 
än g stlich  ve rb au en  
w ollte . In  d e r T a t 
w ird  ebenso, w ie 
sich  e tw a  d e r k la re  
W irk lich k e itss in n  

eines J a n k  im 
R ahm en  d ieser G e

sam tsch ö p fu n g  
d u rch au s  m it den  
s tä rk e r  s tilis tisch  
e in g es te llten  A r

b e iten  a n d e re r 
K ü n s tle r  v e r trä g t , 
d e r U nbefangene 
zugeben  m üssen , 
daß  in den  T roost- 

schen  R äum en  
e tw a  eine  R a d ie 
ru n g  t  von H ans 
T hom a n ich t m in 
der zuhause  is t, 

als d e r schöne 
a ltv läm ischeG obe- 
lin, d e r im R au ch 
sa lon  e rs te r  K lasse  des neuen  „C olum bus“ das au ch  
in d e r A rc h ite k tu r  b e to n te  n ied e rd eu tsch e  G epräge  
d ieses R aum s so w ohltuend aufn im m t. W ie ü b e rh a u p t 
no rd isches un d  süd liches D eu tsch tum . Ü berlieferung-

d e u ts c h e n  R au m 
k ü n s t le r  v e rd ien t 
h ab en . —

N a c h s c h r i f t  
d e r  S c h r i f  t l e i -  
t u n g :  W ir g la u 
ben , d aß  d ie  vor- 
s tehendeV eröffen t- 
lich u n g  n ic h t n u r 
w eg en  d e s  h e rv o r
ra g e n d e n  W erte s  
d e r  T ro o s t’schen 
In n e n a rc h ite k tu r  

a n  sich  sondern  
a u c h  w eg en  der 

n eu en  G esich ts
p u n k te , d ie  der 
A rc h ite k t in die 

G e s ta l tu n g  v on  
S ch iffs räu m en  hin- 
e in g e tra g e n  h a t, 
d a s  b e so n d e re  In 

te re s se  u n se re r  
L e se r  finde t. Die 
B e a c h tu n g , d ie  d a 

m it d ie  n eu e re  Schiffsarchitektur, a u c h  im In te re s s e  
des Wiederaufbaus d e r  d e u ts c h e n  S c h if fa h rt , v e rd ie n t, 
soll uns A n laß  sein , w e ite re  V e rö ffe n tlic h u n g e n  ä h n 
lich e r A rt g e le g e n tlic h  fo lg en  zu la ssen . —



des H errn Professor Dr. M a c k o w s k y -  Berlin über m inisters Dr. B o e 1 i t  z , der den T ag  der k räftigsten
Potsdam s E ntw ick lung  und über den G eist und K ultu r- U nterstü tzung seiner ideellen B estrebungen durch die
w ert seiner B auten einen A uftak t zu den V erhandlungen preußische S taa tsreg ierung  versicherte und in A ussicht

Abb. 15. D a m p f e r  „ M ü n c h e n “. K a u c h s ä l o n  I. K l a s s e .

Abb. 16. D a m p f e r  „ S t u t t g a r t “. R a u c h s a l o n  I. K l a s s e .  
Die Innenarchitektur auf den Dampfern des Norddeutschen Lloyd.

des nächsten  Tages, die von dem neugew ählten ersten  V or
sitzenden  G eheim rat P rofessor Dr. C 1 e m e n - Bonn ge
le ite t w urden. — U nter den B egrüßungen w ar die sach
lich bedeutungsvollste  die des preußischen K u ltu s

stellte, daß das D enkm alschutzgesetz, dessen E n tw urf man 
schon seit langem bearbeitet, dem nächst nun tatsächlich  
abgeschlossen w erden soll.

Über „ D i e  E r h a l t u n g  u n d  V e r w e n d u n g
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d e r  e h e m a l s  f ü r s t l i c h e n  S c h l ö s s e r “ sprachen 
für Preußen O berfinanzrat Dr. H ü b n e r -  Berlin, für Süd- 
und M itteldeutschland G eneralkonservator Dr. H a g  e r - 
München. Dr. H ü b n e r  gab einen eingehenden Bericht 
über die Schicksale der preußischen Schlösser seit der 
Revolution. Militärische Besetzungen und ebenso Zwangs-

nach genau geprüften  Belegen durch H eranschaffung 
im Laufe der Zeit beseitigtem , bew eglichen Inven ta i o 
durch Entfernung neuer Z utaten als Organism us wie< ,r- 
hergestellt w erden kann. Größere S c h w i e r i g k e i t e n  sind 
bei genauer A usführung dieses grundsätzlichen  r ia n e s  
hinsichtlich des beweglichen Inventars zu überw inden.

Einquartierungen 
verständnisloser 

Mieter in den Schlös
sern konnten nach 
Beruhigung der Zu
stände allmählich 
beseitigt werden, so 
daß nunmehr über
all das Verfügungs
recht des Staates, 
dem die vorläufige 
Verwaltung über 
mehr als 60 Schlös
ser und Palais bis 
zur noch nicht er
folgten Auseinander
setzung mit dem 
früheren H errscher
hause obliegt, w ie
der hergestellt ist.
Das in der schlim
men Zwischenzeit 
bis zur Festigung 
der politischen Ver
hältnisse nicht allzu 
großer Schaden in 
den Schlössern an
gerichtet wurde, ist 

größtenteils der 
Treue alter Schloß
kastellane zu ver
danken.

Es ist Vorsorge 
getroffen, daß nun
mehr die auf der 

erweiterten A us
schußsitzung des 
Tages für Denkmal
pflege in Berlin 1919 
und auf der W art

burgtagung 1920 
aufgestellten Grund
sätze für die E rhal
tung und Verwen
dung der Schlösser 

w eitgehende Be
rücksichtigung fin
den. Als Denkmal
bauten, die nur benutzt werden dürfen, wenn sich 
daraus für sie kein Schaden ergibt, sind künstlerisch 
und historisch hervorragende Schlösser und Schloßteile 
zu betrachten, in denen entw eder ein unversehrter, ein
heitlich gewachsener, künstlerischer Bestand an seiner 
geschichtlichen Stelle noch erhalten ist, oder wo ein 
w ertvoller, ursprünglich einheitlich geplanter Zustand
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Abb 2 N e u e s  B a h n h o f s - E m p f a n g s g e b i l u d e .

Zum Wettbewerb Bahnhofsplatz Frankfurt a. O.

Die zw eite Grup
pe von Schlössern 
und Schloßteilen, 
die künstlerisch und 
historisch  weniger 
bedeutenden soge
nannten Nntzbauten, 
sind zur zweckent- 
prechenden Nutzung 
in Preußen kürzlich 

den B ezirksregie
rungen in V erwal
tung gegeben. Diese 
w erden jedoch den 
zuständigen Konser

vato r gegebenen
falls zu R ate  ziehen. 
Die w eitere bauliche 
Pflege der Schlösser 
w ird — bei bis vor 
kurzem  allerdings 
sehr beschränkten 
M itteln — von der 

a lten  Schloßbau
kom m ission fortge
führt. Die Schwie

rigkeiten  in der 
D urchführung der 
Schloßverw altungs - 

aufgaben w erden 
durch die noch nicht 
erfolgte A useinan
dersetzung m it dem 
H errscherhause ver
größert, Es steht 
aber zu hoffen, daß 
durch diese Ausein

andersetzung die 
großen G esich ts

punkte der Denk
malpflege n ich t ver
le tz t w erd en : ob
aber eine denkm al
pflegerische Siche
rung der dem preu- 
ßischenKönigshanse 
verbleibendenKunst- 
denkm äler ve rtrag 

festgeleg t w erden kann, b leibt vorläufig zweifelhaft.
Die eingehenden M itteilungen des G eneralkonser

vato rs Dr. H a g e  r über „E r h a 11 u n g  u n d  V  e r - 
w  e r t u n g  d e r  s ii d - u  m l  m i t t e l d e u t s c h e  n 
S c h l ö s s e r “ entw arfen ein erfreulich günstiges Bild. Er 
w eist den durch  ein tragisches G eschick m it einem 
Schlage ihres eigentlichen Zweckes beraub ten  fü rst

e p l a n .

lieh
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liehen K unstdenkm älern vor allem zwei große A uf
gaben zu. deren  vor allem D iejenigen eingedenk sein 
müssen, die dem V olksganzen diese W erte zugänglich 
m achen sollen. E inm al können und  sollen diese fürstlichen 
D enkm albauten dem Beschauer den großen Sinn für 
R aum - und Form geist, das N acherleben der vom Schöpfer 
beabsichtig ten  künstlerischen W irkung  verm itteln . Das 
können sie, auch wenn sie m useum sm äßig gehalten und 
gezeigt w erden, nur dann, wenn sie den E indruck  von 
W ohn- und R epräsentationsräum en, n ich t von Samm lungs
stä tten  m achen; nu r dann, wenn die E inheit von Raum, 
Form gebung und E inrich tung  gew ahrt w ird, und das Ge
schaute dem E rleben des Einzelnen überlassen b leibt ohne 
B evorm undung durch einen Führer. V orbildlich in dieser 
H insicht ist das Münchner Residenzm useum ; es is t „die 
E rfüllung der Sehnsucht nach dem Schauen des Raum- und 
Form geistes hochstehender Menschen der letzten  vier 
Jah rh u n d erte .“ Diese für das Museumswesen bedeutungs
volle Aufgabe zu lösen, is t eine große Sendung, die unsere 
Schlösser zu erfüllen haben. Und noch ein Zweites können 
und w erden die in diesem Sinne erhaltenen Schlösser dem 
Gemüt des Volkes geben. Die E insam keit und Stille, das 
A bgeschiedensein vom A lltag, das viele dieser F ürsten 
sitze, die der E rholung oder dem A lter der F ürsten  eine 
Z ufluchtsstätte w aren, um fängt, w ird unwillkürlich eine 
feiertägliche E rhebung Jedem  schenken, der in ihnen eine 
Stunde der- B esinnung nach dem Hetzen des A lltags sucht.

D asselbe, was diese Schlösser uns bedeuten, sind viel
leicht Manchem noch in höherem Maße die sie umgebenden 
G ärten. So führte Dr. S i e d l e r -  Berlin aus: bei der „E r  - 
h a l t u n g  d e r  h i s t o r i s c h e n  G ä r t e n “ müsse vor 
allem darauf B edacht genommen w erden, daß aus ihnen 
der G eist ih rer Schöpfer w irklich auch zu uns spricht. 
Nam entlich am Beispiel der G ärten von Sanssouci wies 
der R edner nach, daß manches E rgebnis der V erschöne
rungssucht spä te re r Zeiten oder einer anderen G artenstil
a r t m it behutsam er H and von w issenschaftlich und künst
lerisch streng  geschulten, verantw ortungsvollen  K räften  
en tfe rn t w erden müsse, um dem Volke die Schöpfung 
•Friedrichs des Großen, die es h ier vor allem suchen und 
finden soll, m öglichst rein  zu erhalten. Es soll, wie der 
V ortragende betonte, dam it n ich t etw a einem Purism us 
das W ort geredet, sondern  nur S törendes und Irreführen
des ausgeschieden werden.

Dr. H i l d e b r a n d  -B erlin  teilte  mit, welche V er
änderungen in diesem Sinne in Potsdam  und Berlin an 
H and genauer F eststellungen über den alten  Zustand und

unter B erücksichtigung des großen künstlerisch  - histo
rischen Zusam m enhanges bereits vorgenom men seien und 
was man noch plane.

Die anschließende A ussprache hob noch einm al be
sonders hervor, daß gerade bei diesen A ufgaben eine starke 
Einfühlung und größere V orsicht die A usführenden leiten 
müsse. Im F ür und W ider der Meinungen w urde über 
Maß und A rt des Vorgehens ein E inverständn is erzielt.

Der zweite V erhandlungstag  brachte zunächst einen 
Überblick über „ D i e  A u f g a b e n  u n d  S o r g e n  d e r  
P r e u ß i s c h e n  D e n k m a l p f l e g e “ durch Ministe
ria lra t H i e c k e - Berlin. — Der G edanke der D enkm al
pflege h a t sich siegreich behaupte t auch durch die 
schlimmen Zeiten der vergangenen Jah re  hindurch; ein 
immer wachsendes V erantw ortungsgefühl, nam entlich bei 
den Behörden, muß w eiter gefördert w erden. Schwer aber 
war und ist die Pflege wuchtiger D enkm äler der finanziellen 
Notlage wegen. Mit p rim itivsten  Mitteln hat man oft w ert
volle Bauten vor schlimmen Schädigungen durch das 
W etter und vor völligem Verfall schützen müssen. 
N ationale Denkmale ersten  Ranges, wie der K ölner Dom, das 
A achener Münster, der Sankt-Viktors-Dom in X anten, oder 
die Marienburg, .um nur einige in der unabsehbaren Reihe 
zu nennen, bedürfen zu ihrer E rhaltung  dringend der 
Hilfe. Jedoch sind die notw endigsten Mittel dafür kaum  
zu beschaffen, da auch die dafür ausgegebenen L otterien  
versagen. —  Auch die notw endige Inven tarisation  der 
D enkm äler kann nur sehr langsam  fortgeführt werden. — 
Zum Schluß gab der R edner noch w ichtige A usführungen 
zur Frage der „Farbe im S tadtbild“ besonders auch im 
Anschluß an Potsdam . wo die farbige Bemalung der S tad t 
sich natürlich  eng- an den G eist des h istorisch Gegebenen 
anschließen muß. Soviel Voi teile ein schönes Farbenkleid 
im Stadtbilde bietet, so is t ein falscher Farbenrausch zu 
verurteilen  und  zu meiden. —

Neben die mehr w issenschaftlichen F ragen  der D enk
malpflege hatte  der H eim atschutz praktische, unm ittelbar 
ins heutige W irtschaftsleben eingreifende auf die Tages
ordnung gestellt, die zunächst in der H auptsache eine 
Klärung- der A nsichten und A nregung für p rak tische A r
beit brachten. — Als Überleitung sprach der Vorsitzende 
des zweiten Tages, Prof. Dr. F u c h s - Tübingen von den 
Leitgedanken des „Deutschen Bundes für H eim atschutz" 
seit seiner Begründung vor 2ü Jahren . N icht dem Rad der 
w irtschaftlichen Entw icklung in die Speichen zu fallen, 
sondern es zu lenken, ist und war immer das Ziel*). —

(Schluß folgt.)

Ideen-Wettbewerb für die Bebauung am Bahnhofsvorplatz in Frankfurt a. d. Oder.
rank fu rt a. d. Oder, je tz t eine S tad t von 
80 000 Einw ohnern ist in einer schnellen E nt
w icklung begriffen. Nach V erlust unserer 
östlichen Gebietsteile, insbesondere der P ro 
vinz Posen, is t es w irtschaftlicher Mittel- 
punk t des gesam ten ostw ärts liegenden Hin

terlandes, sieht also einem Aufschw ung entgegen, m it dem 
naturgem äß auch die bauliche A usgestaltung des _ S tad t
gebietes S chritt halten muß. So ha t sich denn bereits das 
B edürfnis herausgestellt, in der N ähe des Bahnhofes, der 
1922—1924 von der E isenbahnverw altung, den erhöhten 
A nforderungen des E isenbahnverkehrs entsprechend, neu
gebaut und in diesem Jah re  m it dem neuen Em pfangsge
bäude in Betrieb genomm en ist, ein H andelshaus zu er
richten. E in unbebautes städtisches G rundstück von 
2500 qm G röße (im Lageplan  Abb. 3 mit A B C D E 
bezeichnet), is t an der N ordseite des Bahnhofsvorplatzes 
vorhanden und  für E rrich tung  dieses Bauwerkes vorge
sehen. Die S tad tverw altung  hat zur E rlangung von V or
entw ürfen für dieses H andelshaus sowie für die G estaltung 
der Bebauung auf angrenzenden G rundstücken einen 
Ideenw ettbew erb un ter den in D eutschland ansässigen 
A rchitek ten  ausgeschrieben, über den wir in Nr. 101 v. Jg . 
bereits kurz berich tet haben, und uns die in den neben
stehenden Abbildungen 1—3 w iedergegebenen bildlichen 
und zeichnerischen U nterlagen zur V erfügung gestellt.

Zur A usschreibung tragen wir an d ieser Stelle nur 
nach, daß eine anderw eitige V erteilung d er für Preise 
und A nkäufe ausgesetzten  G esamtsumm e von 15000 M. dem 
Beschluß der P re isrich ter Vorbehalten bleibt und daß ferner 
die S tad t F ran k fu rt a, O. beabsichtigt, einen der V erfasser 
der p reisgekrönten  oder angekauften  E ntw ürfe bei der 
w eiteren B earbeitung heranzuziehen, jedoch eine V erpflich
tung  hierzu n ich t übernehm en kann. Die U nterlagen sind 
beim S tad tbauam t zum P reise von 8 M. erhältlich.

Die Bauaufgabe gew innt erhöhte B edeutung durch die 
bevorzugte Lage des B auplatzes am Bahnhofsvorplatz

gegenüber dem Bahnhof. Mit E rrichtung des H andels
hauses w ird über die G estaltung der letzten  noch nich t be
bauten Seite (Nordseite) des B ahnhofsvorplatzes en t
schieden, m it ihr soll ferner auch eine befriedigende Über
leitung des N eubaues zu den anschließenden alten und ge
planten B auten der Umgebung gefunden Werden. Die 
Lösung der gestellten Aufgabe bestim m t somit auch die 
■Ausbildung der w ichtigsten Straßeneinm üdungen in den 
Bahnhofsvorplatz und seine endgültige G esam tgeltung, die 
ja  dem ankom m enden Frem den den ersten und nachhaltig 
sten E indruck der S tad t überhaupt verm ittelt.

Über die gegenw ärtige G estalt des Bahnhofsplatzes ist 
Folgendes zu sagen: Die Höhe des Bahnhofs-Em pfangs
gebäudes (Abb. 2) en tsprich t etw a der eines zwei- bis drei
geschossigen W ohnhauses. Die östliche P latzseite is t mit 
zweigeschossigen W ohnhausbauten angebaut, die nach der 
Oder zu in der Mitte geöffnet und durch A rkaden v e r
bunden sind (Abb. 1). An der W estseite liegen einge
schossige L ädeneinbauten als Abschluß des B ahnkörpers.

Vor den bis zu 4 m über S traßenhöhe liegenden Ge
bäuden 1—4 auf der östlichen Seite der B ahnhofstraße 
zieht sich, wde aus dem Lageplan Abb. 3 ersichtlich, eine 
Böschung hin, die als öffentliche G rünanlage hergestellt 
und erhalten w erden soll. Haus 4 soll in  absehbarer Zeit 
einem N eubau P latz machen, der den Ü bergang vom N eu
bau des H andelshauses zu den vorhandenen W ohnbauten 
1—3 bilden w ird. Diese architektonische Ü berleitung Dt 
ebenso wie der Anbau an der N ordseite der F erd inand
straße, sow ie der beiderseitige Anbau an  der neu  anzu
legenden S traße F —G (nicht m ehr als dreigeschossig) und 
die Ü berleitung dieser B ebauung zum H andelshaus Gegen
stand  des W ettbew erbes.

Das H andelshaus selbst, dessen H öhe der künstlerischen 
G estaltung überlassen bleibt, soll großen ausw ärtigen 
Firm en G elegenheit bieten, ihre Fabrikate  und M uster zu

*) D e r  S te n o g ra p h . B e r ic h t  ü b e r  d e n  T a g  fü r  D e n k m a lp f le g e  i s t  i n 
z w is c h e n  im  V e r la g  G u id o  H a c k e b e il ,  B e r l in  e r s c h ie n e n .  P r e is  4  M . —
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zeigen, also in der H auptsache A usstellungs- und H andels
räume mit zugehörigen Büroräum en enthalten. V orzu
sehen sind ferner ein H otel und ein m ittlerer R estaurations
betrieb und, soweit noch Platz vorhanden, G eschäfts
wohnungen (für Arzte, Anwälte, A rchitekten). Die Mög
lichkeit einer abschnittweisen E rrichtung des Gebäudes 
ist zu berücksichtigen.

Die auch in städtebaulicher Beziehung recht • 
A ufgabe wird bei dem großen K reis, an den sichi > . . 
schreiben wendet, sicherlich zahlreiche bew ährte •lv,‘ 
deutschen A rchitektenschaft in ihren Bann ziehen, s 
das Ergebnis manche w ertvollen Lösungen ® ,, TT f ’ 
die auch für die w eitere A usgestaltung unm itte lbaie  Unter
lagen abgeben können. —

Tote.
Geh. Oberbaurat Saran f .  In der N acht vom 4. zum

5. Januar ist der A rchitekt Geh. O berbaurat R ichard 
S a r a n  zu Berlin-Dahlem, langjähriger V orsitzender des 
Berliner Arch.-Vereins und w ährend der ganzen K riegs
jahre des Verbandes Deutsch. Arch.- und Ing.-Vereine, 
bis zu seinem Ausscheiden aus dem preuß. S taatsd ienst 
Vortragender R at im preuß. Ministerium der öffentlichen 
Arbeiten, im 73. Lebensjahr gestorben. W ir kommen auf 
die Bedeutung des V erstorbenen noch näher zurück. —- 

Wettbewerbe.
Einen W ettbewerb zur Erlangung von Entw ürfen zu 

einer evang.-reform. Kirche mit Gemeindehaus in Luzern 
schreibt der V orstand der ev.-ref. K irchengem einde da
selbst mit F rist zum 3. November 1925 aus unter 1. den 
mindestens seit 1. Jan u a r 1924 im K anton Luzern nieder
gelassenen, 2. den ausw ärts ansässigen A rchitektenfinnen, 
in denen mindestens ein Teilhaber das luz. K antonsbürger

rech t besitzt, sowde 3. einigen besonders einzuladenden 
außerkantonalen  A rch.-Finnen. M itarbeiter der Bewerber 
unter 1. müssen ebenfalls seit dem 1. 1. 24 im K anton 
ansässig sein oder B ürgerrech t besitzen. U nterlagen gegen 
H interlegung von 10 Fr. durch den Präs. der Baukommis- 
sion Arch. A. Ram seyer, B ram bergstr. 18 in Luzern. -

Inhalt: Die Innenarchitektur auf den Dampfern des Nord
deutschen Lloyd. (Schluß). — Tag für Denkmalpflege und 
Heimatschutz in Potsdam vom 3. bis 7. September 1924. — Ideen- 
Wettbewerb für die Bebauunsr am Bahnhofsvorplatz in Frank
furt a. d. Oder. — Tote. — W ettbewerbe. — Feuilleton: Bodo 
Ebhardt 60 Jahr. —

Bildbeilage: Die Innenarchitektur auf den Dampfern des
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Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
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Bodo Ebhardt 60 Jahr.
nter den Baukünstlern der Gegenwart nim mt der 
Arch. Prof. Bodo E b h a r d t  in Berlin-Grunewald, 
der am 5. Januar d. J. sein 60. Lebensjahr vollendete, 

also ein Lebenswerk verrich tet hat, das eine rückschauende 
W ürdigung rechtfertigt, zweifellos eine Sonderstellung ein 
und stellt eine Persönlichkeit dar, an deren Schaffen man 
nicht vorübergehen kann, mag man sich dazu auch stellen 
wie man will. Als „Deutscher Baum eister“ einerseits und 
als „Deutscher R om antiker der K unst der G egenwart“ 
wird er in einer reich m it Handskiizzen,- Plänen, Photo
graphien nach seinen ausgeführten Bauten ausgestatteten  
Monographie bezeichnet, zu der Dr. Ing. e. h. Albert 
Hofmann ein sein Schaffen in ästhetischer und künst
lerischer Beziehung- würdigendes und es in das K unst
schaffen unserer Zeit eingliedernde's V orwort geschrieben 
hat, während Dr. Oskar Doering, Prov. Konserv. a. D. auf 
seine ausgedehnte Bau-, Forschungs- und literarische T ätig 
keit im Einzelnen eingeht; und mit diesen beiden Schlag
worten wird die W esensart Ebhardts und seines Schaffens 
wohl zutreffend gekennzeichnet.

Im Deutschtum w urzelt die ganze Schaffenstätigkeit 
und die Gesinnung dieses Baukünstlers, der an der 
W asserkante in Bremen geboren, dort, seine ersten E in
drücke empfing; m it deutscher G ründlichkeit und 
deutschem Forschungssinn ist er an seine Aufgaben heran
gegangen; am deutschen Rhein, wo er seine Schulzeit v e r
lebte, haben die in den Ruinen deutscher Burgen und 
Schlösser erhaltenen Zeugen einer vom rom antischen 
Schimmer verk lärten  Vergangenheit wohl schon in ihm die 
Neigungen und A nschauungen geweckt, die später die 
Richtschnur für den wesentlichsten Teil seines Schaffens 
geworden sind.

Der W eg dazu ist ihm zunächst n icht leicht gem acht 
worden. Der kaufm ännische Geist seines V aterhauses 
brachte seinen künstlerischen Neigungen gar kein V er
ständnis entgegen, und so mußte sich Ebhardt, als er sich 
kurz entschloß, dem kaufm ännischen Beruf zu entsagen, 
für den er eigentlich bestimmt war, auf eigene Füße stellen 
schon während der Zeit, als er in Berlin in der K unst
gewerbeschule und dann in A rchitektur-Büros zeichnete und 
arbeitete. Eine zünftige Vorbildung für seinen Beruf hat 
er also n icht erhalten und man darf ihn wohl als A uto
d iktaten  bezeichnen, der sich aus eigner K raft zu einer P er
sönlichkeit entw ickelt hat. W ohnhausbauten und G rabdenk
mäler sind die ersten selbständigen Arbeiten und auch 
später ha t er eine vielseitige T ätigkeit für andere Auf
gaben mit gutem Erfolge fortgesetzt. Er ist keineswegs 
der ausschließliche Burgenbauer, als den ihn die große 
Öffentlichkeit im Allgemeinen nur kennt und nennt.

Allerdings _ liegt das Schwergewicht seine« Schaffens 
auf dem Gebiete des W iederaufbaus a lter Burgen und 
Schlösser- und seine Forscher- und literarische T ätigkeit 
ist ebenfalls — abgesehen von seiner Teilnahme an bau- 
künstlerischen und bauw irtschaftlichen Zeit- und S treit
fragen, zu denen sein reger Geist gerne Stellung nahm — 
vorwiegend diesem Gebiete zugewendet gewesen, dem er 
eine Reihe größerer grundlegender w ertvoller Arbeiten 
und zahlreiche Monographien gewidmet hat. Daß er in
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K aiser Wilhelm II. einen K unstm äzen ähnlicher Sinnesrich
tung gefunden hat, is t dabei für ihn eine m ächtige För
derung gewesen und ha t ihm zahlreiche, auf ähnlichem 
Gebiete liegende A ufträge aus dem K reise der Hofgesell
schaft und Beziehungen gebracht, die ihn ebenfalls unter
stützten. Es ist n ich t unsere Aufgabe, h ier auf die Einzel
heiten seines Schaffens einzugehen. W er sich darüber 
unterrichten will, lese die erw ähnte M onographie, Vieles 
findet er auch in den Spalten der „D eutschen B auzeitung“, 
die sein Schaffen immer aufm erksam  verfo lg t hat. Mark
steine bilden auf seinem W erdegang die W iederherstellung 
der Marksburg, H ohkönigsburg, V este Coburg.

E bhardt ist bei seinen A rbeiten von dem Grund
gedanken ausgegangen, daß die E rhaltung  der R este  einer 
früheren K ultur-Epoche nur durch völligen A usbau ge
sichert werden könne. F ür einen solchen Ausbau ist er 
jedoch nur eingetreten, wo einerseits die besondere 
kunst- oder kulturgeschichtliche B edeutung des Baues 
solche Aufwendungen rech tfertig ten , und -wenn sich damit 
ein bestim m ter G egenw artszw eck, eine W iedernutzbar
machung als W ohnbau oder Museum verbinden ließ. Denn 
er wollte die alten  W erke unserer Zeit innerlich wieder 
näher bringen, sie n ich t als F rem dkörper in sie hinein
stellen. Aus diesem G esichtspunkte heraus is t es auch 
zu verstehen, daß E bhard t bei allem R espekt vo r den vor
handenen R esten, die er sorgfältig  erforschte, nach den 
Archiven ergänzte und darnach  den verm utlichen alten 
Zustand rekonstru ierte, sieh doch auch bei der V este Co
burg die F reiheit erlaubte, den B auten eine andere Be
deutung zu geben, die großen F estsäle  in den ehemaligen 
W irtschaftshof zu legen, eine F reiheit, die ihm von reinen 
K unsth isto rikern  ebenso sehr verdacht w orden ist. wie die 
reinen R uinenschw änner seine W iederau fbau tä tigkeit wohl 
gi undsätzlich ablehnen.

U nbeirrt ist aber E bhard t seinen W eg gegangen, da
bei auch vor keiner technischen Schw ierigkeit zurück
schreckend. E r hat sich aber n ich t nu r in die Bau
geschichte und die a lte  F orm ensprache versenk t, sondern 
auch in den B auhütten, die er bei jedem  größeren Bau 
ein rich tete  mit Erfolg bem üht, gu tes altes H andw erk und 
K unstgew erbe w ieder aufleben zu lassen. Nach dieser 
R ichtung hin haben seine A rbeiten jedenfalls auch er
zieherisch auf das H andw erk gew irkt.

Der K rieg und der U m sturz aller V erhältn isse  haben 
das Schaffen E bhard ts auf seinem Sondergebiet der 
W iederherstellung längere Jah re  lahm ge legC  aber das 
angefangene \ \  erk  der V este  Coburg konnte doch im 
vorigen Ja h re  vollendet w erden und A ufträge zu Schloß
ausbauten aus neuester Zeit, zeigen, daß selbst in der 
heutigen schw eren Zeit auch noch A ufgaben d ieser A rt 
zur Lösung- gestellt w erden können. W ir wünschten dem 
in bester S chaffenskraft stehenden M eister, daß es ihm v er
gönnt sei. auch auf diesem G ebiete, das eF als seine ur
eigenste D om äne betrach ten  darf, auch w eiterh in  erfolg
reich erhaltend, aufbauend und bei vo llster A chtung vor 
dem A lten doch zugleich schöpferisch ausgesta ltend” tä tig  
zu sein. —  F r E

N o. 3



DI E I N N E N A R C H I T E K T U R  AUF DE N DAMP F E RN D E S  N O R D D E U T S C H E N  LLOYD 
DAM PFER „MÜNCHEN“, RAUCHSALON I. KL. /  ARCH ITEK T: PROFESSOR P. L. TROOST IN MÜNCHEN 

D E U T S C H E  B A U  Z E I T U N G .  LIX. JA H  R GAN G 1925. NR. 5


