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Sowohl im Zivil- wie im  StrafprozeB ist der Be- 

weis durch Sachverstandige vorgesehen. Der Auf- 
forderung zur Abgabe gerichtlicher Gutachten hat 

Folgę zu leisten:

„Wer zur Erstattung von Gutachten der erforderlichen 
Art óffentlich bestellt ist, oder wenn er die Wissenschaft, 
die Kunst oder das Gewerbe, dereń Kenntnis Yor- 
aussetzung der Begutachtung ist, óffentlieli zum  Ge
werbe ausiibt, oder wenn er zur Ausiibung desselben 
óffentlich bestellt oder ermachtigt ist.“

Die Erstattung von Gutachten vor Gericht ist 

danach zwar nicht, wie die Zeugenpflicht, eine 
Staatsbiirgerpflicht, die Jeder zu erfiillen hat, aber 

dennoch ist der Kreis Derjenigen, die zur Abgabe von 
Gutachten verpflichtet sind, weit gezogen und um- 
fafit vor allem namentlich breite Kreise derTechnik. 
Die Ablehnung eines gerichtlichen Gutachtens, 
nur weil die Entlohnung dafiir unzureichend sei, 

ist unstatthaft; unbegriindete Ablehnung kann 
empfindliche Ordnungsstrafen nach sich ziehen.

Diesem grundlegenden Unterschied will auch die 

reichsgesetzliche Regelung der Gebiihren gericht
licher Sachverstandiger (GO. fiir Zeugen und Sach- 

verstandige, letzte Fassung vom 1. Januar 1926 
giiltig) Rechnung tragen, indem sie nach der Be- 

griindung zu diesem Gesetz dem Zeugen nur Er- 
salz des entstandenen Sehadens zubilligt, dem 
Saehverstandigen dagegen Vergutung fiir seine 
Leistung, und zwar ais eine zum  Zweeke des 
Erwerbes gemachte.

Dieser gesunde Grundsatz ist allerdings 
schon im  Gesetz selbst nicht konsequentdurch- 
(jefiihrt durch die verschiedene Behandlung der im 

Gerichtstermin erstatteten Gutachten nach § 3 und 
der schriftlich erstatteten Gutachten nach § 4. Denn 

fiir die ersteren wird unter allen Umstanden auch 
die Leistung nur nach der Zeitversaumnis m it bis 

3 M/Stunde in einfachen, m it bis 6 M/Stunde in 
besonders sehwierigen Fallen vergiitet, wahrend 

fiir die zweiten dem Sachverstandigen auf Yerlangen 

der iibliche Preis — d. h. der im  Ireien ge- 
schaftliehen Verkehr in  der Itegel geforderte 
und gezahlte Preis — zu gewahren ist, wenn ein 

solcher besteht, woriiber die Gerichte im  Einzel- 

fall zu befinden haben.

Mit dieser, wie schon gesagt, dem Geiste des Ge- 
setzes und seiner Begriindung widersprechenden

Regelung haben sich die Sachverstandigen bisher 
wohl oder iibel abfinden miissen. Technische Gut
achten erfordern ja auch vorwiegend eine schrift- 
liche Ausarbeitung, auBerdem ist ihnen gegeniiber 
der Zeitverlust bei gerichtlichen Terminen im all- 
gemeinen auch nicht so schwer ins Gewicht fallend.

Beziiglich des iiblichen Preises bei techniscben 
Gutachten hatte sich in den letzten Jahren er- 
freulicherweise der Gebiihrensatz von 8 M/Stunde 
der GO . der Arch. u. Ing. mehr und mehr bei 
den Gerichten durchgesetzt. Wo er von Justiz- 
beamten oder niederen Gerichten nicht bewilligt 
wurde, ist er auf dem Beschwerdeweg von der 
hoheren Instanz vielfach erreicht worden. Aller
dings war die Praxis der Gerichte keineswegs 
einheitlich, namentlich spielte hier die verschiedene 
wirtschaftliche Lage in den verschiedenen Landes- 
teilen mit, so daB namentlich in wirtschafts- 
schwachen Orten die Ublichkeit auch von den 
Oberlandesgerichten zum Teil verneint wurde, denn 
die GO. der Arch. und Ing. ist ja leider bis heute 
keine gesetzlich anerkannte Norm, die also von 
den Gerichten angewendet werden miilite.

Eine absolute Sicherheit fiir den Sachverstandi- 
gen, zu einer der Leistung entspreehenden Ge- 
biihr zu kommen, liegt daher nur im  §  5, der eine 
Vereinbarung m it den Parteien iiber die Hohe 
der Gebiihr zulaBt. Sie setzt allerdings das Ein- 
verstandnis beider Parteien voraus, kommt alco nur 
fiir gróBere Streitfragen in Betracht und kommt 
nur zustande bei Parteien, die bereit sind, wirklich 

dem Recht zum Siege zu helfen. Sie hat also 
heute keinen groBen praktischen Wert.

Die bisher geschilderten, wenn auch nicht voll 
befriedigenden, so doch tragbaren Yerhaltnisse 

haben sich aber im Laufe des Jahres m it der fort- 
schreitenden Verschlechterung der Wirtschaftslage 

zu ungunsten der technischen Sachverstandigen so 

vollkommen verschoben, daB von einer

Notlage der technischen gerichtlichen 
Saehverstandigen 

gesprochen werden muB. Die Zahl der hoheren 
Gerichte, die die Ublichkeit der Satze der GO. der 

Arch. und Ing. verneinen, hat standig zugenommen, 
selbst Oberlandesgerichte, die sich bisher grund- 

satzlich auf den Standpunkt der Anerkennung 

stellten, verneinen diese jetzt.
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Yon maBgebendem EinfluB ist dabei die 

Stellungnahme der PreulJ. Oberrechnungs- 
kam m er gewesen, die, ais oberste Revisicnsinstanz 
fiir alle Staatsausgaben, den Gerichten neuerdings 
eine Nachpriifung der Frage der Ublichkeit bei 
allen privaten Gebiihrenordnungen empfohlen hat, 

da die heutige Wirtschaftslage das geboten er- 
scheinen lasse, und da die Ublichkeit auch dadurch 
durchbrochen sei, daB sich Sachverstandige in 
groBerer Zahl auch zu niedrigeren Satzen zu arbeiten 

bereit erklarten.

Es w ird also aus der heutigen allgcmeincn
Not des teehnisehen Berufes Kapitał fiir
eine Verhilligung der .lustizpflege heraus- 

geschlagen.

Da hierzu noch der sanfte Hinweis kommt, daB, 
wenn die Gebiihren der Staatskasse zur Last fallen, 
die Richter ja unter Umstanden fiir iiberbezahlte 
Gebiihren personlich haften, so ist es begreiflich, 
daB diese Stellungnahme der O RK . nicht ohne 
Wirkung auf die Gerichte bleiben konnte.

Es steht das allerdings in gewissem Gegensatz 
zu der ahsoluten Freiheit der richterlichen 
Enischlicf.tung, die von den Justizaufsichts- 
behorden immer dann ins Feld gefiihrt wird, wenn 

durch Antrage aus den technischen Berufskreisen 
eine gróBere Einheitlichkeit der Gerichte in der 
Gebiihrenfrage angestrebt worden ist.

W ird aber das Bestehen eines ublichen Preises 
verneint, so ist der Richter an die Satze des § 3 
gebunden. Mit riickwirkender Kraft bis auf zwei 
Jahre werden dementsprechend heute mehrfach 
von technischen Sachverstandigen ,,iiberbezahlte“ 
Gebiilirenbetrage zuruckgcfordert, wobei gleich 
m it Zwangseinziehung gedroht wird. Berufung da- 
gegen gibt es nicht, nur die Niederschlagung auf 
dem Gnadenwege durch Justiz- bzw. Finanzminister 
ist moglich. Mit den ein fiir allemal vereidigten 
Sachverstandigen werden durch die Gerichte nun 
auch vielfach Yertrage abgeschlossen, wonach diese 
sich verpflichten miissen, zu den Satzen des § 3 ohne 

Beschwerdemogliehkeit zu arbeiten, widrigenfalls 
ihnen m it Entziehung jedes weiteren Auftrages ge
droht wird.

Diesen Verhaltnissen stehen die technischen 
Sachverstandigcn machtlos gcgeniiber. Alle 
Eingaben des AGO.-Ausschusses fiir die GO. der 
Arch. und Ing. sind bisher unbeachtet geblieben. 
Nach einer Mitteilung, die von dem Referenten im 

Reichsjustizministerium auf eingehende miindliche 
Darlegungen erteilt wurde, ist ein Umschwung auch 
nicht zu erwarten, da die Lander unter der Last 
ihrer Justizetats seufzten; betrage doch der Anteil 
des Armenrechtssachen heute 65 v. H. aller Zivil- 
prozesse. Vergeblich ist auch der dem AGO. schwer 
gewordene BeschluB voin 15. Jun i d. J . gewesen, 
auf den Stundensatz yon 8 M einen Abschlag von 
10 v. H. zu gewahren. Denn dieser Satz, der seit 

Herbst 1925 besteht und der bei den heute stark 
gesteigerten Geschaftsunkosten (erhóhte soziale 
Lasten, neue Steuern — Umsatzsteuer, neuerdings 
Gewerbesteuer — der freien technischen Berufe) 
keinerlei tatsachliche Erhohung des Vorkriegs- 

stundensatzes von 5 M bedeutet im  Gegensatz zu 
den zum Teil wesentlieh gesteigerten Lohnen. D a

bei ist dieser Abschlag von der Boheinnahinc
gewahrt, bedeutet also wesentlieh mehr ais ein 
zehnprozentiger Abzug vom reinen Gehalt der 
Angestellten und Beamten.

W ird nun weiterhin an der Ablehnung der sicher- 

lich nicht zu hohen, technisch-wissenschaftlicher 
Leistung vielmehr nur angemessenen Satze der 
GO. der Arch. und Ing. festgehalten, werden nur 3, 

hoehstens 6 M je Stunde gewahrt, so bedeutet das 

eine Hcrabsetzung der Gebiihren der 
technischen Sacliverstandigen auf 37,5 
bzw. 75 v. H. von der Boheinnahine, 

wie sie kein anderer Berufsstand zu tragen hat. 
Dabei wird der Satz von 3 M vielfach zum Regelsatz 

erhoben, auBerdem auch bei anerkannt schwierigen 
Gutachten nur fiir die oft sehr zeitraubenden Vor- 
arbeiten gewahrt, trotzdem die Leistung des Gut- 
achtens ein einheitliehes Ganzes bildet und daher 
auch eine einheitliche Bewertung selbst nach dem 
Gesetz begriindet erseheint.

Die Gutachtertatigkeit ist fiir viele Architekten 
und Ingenieure bei dem fortschreitenden Abbau 
der Bautatigkeit noch die letzte Erwerbsmoglich- 
keit gewesen, fiir breite Kreise, die sich mit dem 
Aufschwung der Industrie ganz auf die Gutachter
tatigkeit eingestellt haben, iiberhaupt die einzige. 
Sie haben damit der industriellen Entwicklung 
wichtige Dienste geleistet. W ird jetzt die Ent- 

lohnung technisch-wissenschaftlicher Arbeit gleich - 
ge stellt dem Stundensatz, den der Unternehmer fiir 
seinen Polier in Rechnung stellen kann, so bedeutet 
das eine

Yerelendung eines wichtigen Berufs- 
standes und eine Herabsetzung technisch- 

wissenschaftlicher Leistung

um so mehr ais diese Stellungnahme der Gerichte 
auch allmahlich zuriiekwirken muB auf die private 
Bewertung, wahrend umgekehrt die Gerichte aus 
dieser ihren MaBstab entnehmen sollten.

Aber aucli der Beelitspflege ist damit 
nicht gedient.

Wer von den hochqualifizierten Sachverstandigen 
seine Zeit noch irgendwie nutzbringend verwerten 
kann, wird sich nach Móglichkeit der gerichtlichen 
Gutachterpflicht entziehen. Es gibt dazu mancherlei 
Wege. Der weniger qualifizierte wird aber ohnehin 
mehr Zeit brauchen, er wird auBerdem bei schlechter 
Entlohnung weniger intensiv arbeiten, die Arbeit 
strecken. Das ist menschlich begreiflich. DaB das 
sich auch schon fiihlbar zu machen beginnt, dafiir 
sprechen vielfache Anfragen aus neuester Zeit von 
Gerichten an den AGO., ob die fiir ein Gutachten 
bereehnete Stundenzahl der Leistung angemessen 

sei. Der gewiinschte Erfolg fiir die Rechtspflege 
wird also keinesfalls durch diese MaBnahmen 
erreicht.

Die gcsam lcn technischen Bcrufsstande — im  
weitesten Sinne tles Wortes — sollten sich aber 
gegen diese, nur einen bestimmten Kreis 
cinpiindlieh ti‘effendcn und nicht gereeht- 
fertiglen Alal.tregcln zusammenschlicWen und 
cininiitig bei Beich, Liiiidern und Parlamcnten 
Protest erheben und die Gcwalirung einer 
miudestens einigcrmiilJtcn der Leistung ent- 
s]»rechen<!en Gebiilir fordern !
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INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER IN DORTMUND
ARCHITEKTEN: PINNO * GRUND, BDA, DORTM UND • 10 ABBILDUNGEN

M ittelteil d e r  H a u p tfro n t Fotos G. Doerlng, Dortmund

Fiir den Neubau der Industrie- und Handels
kammer in Dortmund wurde im  Mai 1928 unter 

den im Regierungsbezirk Dusseldorf und Arnsberg 

ansassigen Architekten ein Wettbewerb ausge- 
schrieben. Der Bezirk war besonders groB gewahlt 

worden, da man Wert darauf legte, moglichst viel- 

seitige Yorschlage zu erhalten; denn die Aufgabe 

schien dem Auslober und der Stadt wichtig genug 

m stadtebaulicher und architektonischer Hinsicht.

Das Grundstiick verlangt eine stadtebauliche 
Losung, die fiir die Entwicklung der Markischen 

StraBe entscheidend ist. Bis zur Brauerei Kronen-

burg erhebt die jetzt best^hende Bebauung der 
Markischen StraBe keinem Anspruch auf Ein- 

gliederung. Der Bau muBte deshalb so abgesetzt 
werden, daB er zunachst fiir sich selbst wirken und 
gleichzeitig fiir die weitere Bebauung nach Siiden 

einen neuen Rhythmus ansęhlagt. Der GrundriB 
hatte den Bediirfnissen eines Yerwaltungsgebaudes 
m it groBem Publikumsverkęhr gerecht zu werden, 

das in Verbindung m it einem Saalbau steht. Der 
Baukórper sollte in der Massengliederung und der 

Formgebung dem Charakter einer Industrie- und 

Handelskammer Ausdruck geben, d. h. einem Yer-
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waltungsgebaude und einem Gebaude fiir Re- 
prasentation der Wirtschaft des ganzen Industrie- 

bezirks.
Aus dem Wettbewerb gingen die Dortmunder 

Arcbitekten Pinno & Grund ais Trager des ersten 

Preises hervor. Es ist ihnen m it ihrer Losung ge- 
lungen, allen Erfordernissen und Anspriichen, welche 
der Bauplatz und das Bauprogramm verlangte, 
gerecht zu werden. Der Hauptbau liegt in der 

Flucht der Markischen StraBe und ist um  15 m  
zuriickgesetzt. An dem Nordende schlieBt sich 
hakenfórmig der Saalbau an, dessen Front um  30 m  
von der PetristraBe zuriickliegt und einen Platz 
freigibt, dessen GroBe geniigt, um  von der nord- 
lichen Bebauung der Markischen StraBe einen ge- 
biihrenden Abstand zu nehmen. Nach Siiden wird 
sich eine mehrgeschossige Wohnhausbebauung an- 

schlieBen.
Die klare, konsecpiente Durchbildung des Grund- 

risses gibt dem ganzen Gebaude sein besonderes 
Geprage. An die geraumige Eingangshalle gliedern 
sich iibersichtlich der breite Flur des Biirohauses, 
des Haupttreppenhauses und der Saalbau an. 
Durch diese klare Trennung von Geschafts- und 
Reprasentationsraumen ist damit dem Bediirfnis 
einer modemen Handelskammer Rechnung getragen 
worden. Der Eingang von der Markischen StraBe 
dient dem Publikumsverkehr. Er miindet in  den 
Schalterraum fiir die Geschaftsstelle. An ihn

schlieBen sich samtliche Abteilungen des Betriebes 
an, wie Kasse, Auskunft, Burodirektion, Registratur 

Schreibmaschinenraum und Telefonzentrale. Nach 
der Markischen StraBe liegen Dezementenzimmer 
Kleiderablagen, Pfórtnerzimmer, Biicherei undLese- 
zimmer. Im  UntergeschoB befinden sich dieBiicher- 
und Zeitschriftenspeicher, die Raume fiir abgelegte 
Akten und das Archiv. Im  ersten ObergeschoB sind 
die Yorstandszimmer, ein Saal fiir Vollversamm- 
lungen und einige Dezementenzimmer m it Neben- 
raumen untergebracht. Das DachgeschoB enthalt 
vier Wohnungen.

Der Saalbau, der Raum  fiir Yortrage und Re- 
prasentation ist bisher nur im  Rohbau fertiggestellt 
worden. Nach Siiden óffnet er sich zu einer groBen 
Terrasse, die durch eine Freitreppe in den Garten 
iiberleitet, der durch seine terrassenformige Auf- 
teilung die einzelnen Baukorper zusammenfaBt.

Der strenge Rhythmus und die abgewogenen 
Proportionen der Fenster, die Wahl von gutem 
schlichten Materiał, auBerste Beschrankimg in der 

architektonischen Formgebung und konsequente 
Klarheit in der Gestaltung der Gesamtanlage, der 
Grundrisse und der AuBenansichten geben diesem 
Bau den Ausdruck iiberzeugender Klarheit und 
Wiirde. Diese Architektur wendet sich bewuBt von 
dem modernen Biirohaus aus Pfeilem und Glas ab 
und gibt vielmehr zu Vergleich AnlaB m it den Bau- 
werken vor 100 Jahren. Dr. Doli.
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INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER IN DORTMUND
A R C H IT E K T E N : P IN N O  *  G RUND, B D A , D O R TM U N D
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INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER IN DORTMUND
A R C H IT E K T E N : P IN N O  6  G R U ND , B D A , D O R TM U N D
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ERWEITERUNGSBAU AMTSGERICHT CHEMNITZ
ARCHITEKT: H O C H B A U D IR E K TIO N  IM  S A C H S . F IN A N Z M IN IS T E R IU M  (M IN .-R A T  DR. H .C . OSK AR  K R AM ER D R F f in m  
M ITARBEITER: R E G .-B A U R A T  D U T Z M A N N ) •  3 A B B ILD U N G E N  '

StraBenansicht Fotos W . Moeck, Dresden

Das fiir das Landgericht und das Amtsgericht verfolgten Bestreben, durch raumliche Zusammen- 
in den acbtziger Jahren des 19. Jahrbunderts auf fassung von Behorden die Betriebsunkosten zu 
dem KaBberg in Chemnitz errichtete gemeinschaft- drosseln. So blieb nur iibrig, den alten Bau durch 
liche Gerichtsgebaude vermochte schon seit Jahren einen Auf bau oder Anbau zu erweitern. Da, wie 
nicht mehr den Raumanspriichen dieser Behorden die Untersuchungen ergaben, ein Aufbau allein den 
zu geniigen. Die Bezirke zu teilen oder das Amts- augenblicklichen Raumbedarf nicht im  entferntesten 
gericht raumlich vom Landgericht zu trennen und gedeckt und betriebliche Nachteile gehabt hatte, 
an anderer Stelle einen selbetandigen Gerichtsbau entschloB man sich, ihn ais eine NotmaBnahme fiir 
zu errichten, hatte nicht in  Einklang gestanden spatere Zeiten aufzusparen und zunachst einen 

mit dem gleichzeitig in  der ganzen Staatsverwaltung Anbau zu errichten.
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ERWEITERUNGSBAU  
AMTSGERICHT CHEMNITZ
A R C H IT E K T : M IN .-R A T  
D R. H .C . OSK AR  KRAM ER  
M IT A R B .: R E G .-B A U R A T  
D U T Z M A N N , DRESDEN

P o rta l, P la s tik  von B ild hau er  
P ro f. D r. A lb ik e r , D resden

Nach Niederlegung eines k4einen alten Wobn- 
gebaudes stand hierzu nordlich vom Gerichts
gebaude an der Hohe StraBe ein allerdings nicht 
sehr groBer Bauplatz zur Yerfiigung. Ihm  gegen- 
iiber mundet die einige bundert Stufen aufweisende 
KaBbergtreppe aus, die .einen wesentlicben Teil des 
Yerkebrs zwischen der inneren Stadt und dem hoch 
iiber ihr gelegenen Gerichtsgebaude zu vermitteln 
bat. Die Hakenform des Grundrisses soli diesen 
Verkehr fassen und dem im  Winkel des Hakens 
gelegenen Zugang und Treppenhause zuleiten. Die 
unschone W irkung der konvexen Linie der Hohe 
StraBe soli hierdurch zugleicb aufgehoben werden. 
Das Bauprogramm forderte im  iibrigen nur mog- 
licbst viele gleichwertige Raume. Dem entspracb 
architektoniscb ein móglichst boher Baukorper m it 
geschoBweisen Reibungen fast durcbgangig gleicber 
Fenster. Das oberste weitbin vom Stadtinnern aus 
sichtbare GescboB wurde in Erfiillung der ortlicben 
Bauvorschriften zuriickgesetzt.

Der Altbau ist in der iiblichen Bauweise seiner 

Entstehungszeit m it roten Maschinenziegeln ver- 
blendet. Die groBen ungeghederten Flachen des 

Erweiterungsbaues wurden m it Eisenklinkern in 
rostbraunen bis blauschwarzen und violetten Tó- 

nungen verkleidet, das Dacb m it Kupferblecb 

gedeckt. Die Gliederung beschrankte sicb auf 
Dacbtraufsimse von werkmaBig bearbeitetem

Kunststein. Der durch die sachlichen Attribute 

einer Uhr an der Stirn des Treppenhauses mit 
groflem, vergoldetem Zifferblatt hervorgebobene 
Treppenturm erhielt durcb eine von Prof. Dr. 
A lb ik e r , Dresden, modellierte und von der Fabrik 
E . T e icbert, MeiBen, in scbwarzblau gesintertem 
Ton gebrannte Umrabmung des Haupteingangs 
einen weiteren Schmuck.

Im  iibrigen ist der Bau am AuBeren und im 

Inneren schmucklos. Besonderes Interesse bietet 
das Treppenbaus. An vier Betonpfeilern klettern 
die Eisenbetonlaufe der Treppen m it ihren gelblicb- 
weiB gestricbenen Gelandern in die Hohe.

Die tecbnische Ausstattung des Baues ist die fiir 

offentliche Verwaltungsgebaude iiblicbe: Massiv- 
decken, Linoleumbelage, Sammelbeizanlage, elektri- 

sche Beleucbtanlage, Fernsprecbanlage mit zabl- 
reicben Sprechstellen, Wascbeinricbtungen in samt- 
lichen Raumen usw.

Der Bau wurde im  September 1927 begonnen und 
im  Marz 1929 der Benutzung iibergeben. Er um- 
fąBt etwa 20385 cbm umbauten Raum. Seine 

Kosten betrugen insgesamt etwa 1095310 RM. 
Hiervon entfielen etwa 935360 RM auf den Bau 
selbst, etwa 62550 RM  auf die AuBenanlagen und 
etwa 97400 RM . auf die Einrichtungsgegenstande. 

Der Preis fiir 1 cbm umbauten Raum betrug hier- 
nacb 45,90 RM.
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UMBAU DER BURGKELLERWIRTSCHAFT IN MEISSEN
ARCHITEKT: H O C H B A U D IR E K T IO N  IM  S A C H S . F IN A N Z M IN IS T E R IU M , D RESDEN  (M IN .-R A T  DR. H .C  OSKA R K R AM ER  
DRESDEN, M IT  A R B .: R E G .-B  A U R  A T  D U T Z M A N N ) •  6 A B B ILD U N G E N

Die Kuppe des Albrechtsberges in  MeiBen, die 
der Dom und die alte MarkgTafenburg kront, saumt 
ein Kranz vorwiegend dem Domstift und dem 

sachsischen Staate gehoriger kleinerer Hauser. 
Nach der Stadt zu lagem ihnen terrassenartige 
Gartchen vor, die friiher wohl samt und sonders 
dem Weinbau gedient baben mogen. Diese Hauser 
und Hauschen und ihre Gartchen und Lauben sind 

aus dem Bilde MeiBens nicht wegzudenken. Sie 
wecken im  Betrachten die Erinnerung an einen 

Mann, dessen Zeichenstift diese Hangę in  vielen 
kleinen Bildern und Skizzen festgehalten und so 

vor dem Yergessenwerden gerettet hat: Ludwig 
Richter.

Eines der Anwesen an diesem Hangę ist die 

Burgkellerwirtschaft, 1880 errichtet. Sie hatte, wie 
das nebenstehende Bild zeigt, die gleichen un- 

verstandenen gotischen Formen, die wir an den im  
Jahre 1875 restaurierten Teilen der Albrechtsburg

— vornehmlich an dessen Kornhaus — und am 
Burgtor finden. Geschmackssunden friiherer Burg- 

kellerpachter und Auswuchse der Reklame taten ihr 
uhriges, die Burgkellerwirtschaft allmahlich fast zu 

einem Schandfleck des vielbesuchten Albrechts- 

herges zu gestalten.
So kam die MeiBener Jahrtausendfeier gerade 

zurecht, um  den Wunsch, hier Wandel schaffen zu A n s ic h t d e s  B u rg k e lle rs  wor d em  U m b au

Ansicht am  D o m p la tz Fotos w.M oeck, Dresden
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konnen, zur Reife zu bringen. M it diesem 
Burgkeller an dieser Stelle konnte m m  die 
Gaste der Jabrtausendfeier nicht reinen Herzens 
empfangen. Es galt auBerdem, einen Saal fiir 
einen Teil der m it dieser Feier verbundenen 

Feste zu schaffen.
Der zunachst naheliegende Gedanke, den Altbau 

vóllig abzubrechen und an seiner Stelle einen durch 
keinerlei Bindung an Altes beschwerten Neubau zu 
errichten, schied wegen der zu hohen Kosten und 
der zu knappen Bauzeit aus. Bei naherer Priifung 
erwies sich aber auBerdem, daB der alte Bau eine 
durchaus brauchbare Grundlage fiir eine Neu- 

gestaltung bot.
Diese bestand vomehmlich in  der Yerlegung des 

Hauptem gangs m it dem anschlieBenden Eingangs- 
flur von der Mitte des Hauptbaukorpers an sein 
westliches Ende — was einen zusammenhangenden 
Hauptgastraum fiir den Winter ergab —, in  dem 
Anbau eines neuen Saales an Stelle des schuppen- 
artigen, unorganisch in den Gastegarten gestellten 
alten Saalbaues, in der zweckmaBigen Anordnung, 
Bemessung und Durchbildung der Wirtschafts- 
raume, in  der Yerlegung der Musiklaube von dem

westlichen an das ostliche Ende des Gastegartens 
in der VergroBerung und Umrahmung des Gaste

gartens m it Terrassen und geschlossenen Veranden 
und in der Anlage einer zweiten, von der SchloB- 
briicke aus unmittelbar erreichbaren unteren Gaste- 
terrasse.

Der Bau wird offenbar so am besten der Denkmal- 
pflege, die dem an dieser Stelle und fiir diese Stelle 
Schaffenden sich m it zwingender Gebarde in den 
Weg stellt, gerecht.

M it dem Umbau wurde im  Mai 1928 begonnen, 
zunachst unter Aufrechterhaltung des Betriebs. 
Letzteres erwies sich m it Fortschreiten der Bau- 
arbeiten ais nicht weiter durchfiihrbar, da es die 
Gaste gefahrdete. Vom 1. Oktober 1928 ab wurde 
daher der Betrieb geschlossen und am 28. Marz 1929 
nach Fertigstellung des gesamten Baues neu 
eroffnet. Die Leitung der Ausfiihrung oblag dem 

Landbauamt Dresden (Regierungsbaurat Dr. Zim- 
mermann).

Dekorative Malereien im  Saal und Gasteraum: 
Maler Karl Schulz, Dresden. Leuchten: Professor 
Sonnenschein, Dresden. Stuckarbeiten: Firma
Birkenhauer, Dresden.

KRIEGEREHRENMAL IN ESSEN-HEIDHAUSEN
A R C H ITE K T R E G .-B A U M E IS T E R  F R IT Z  FA B E R , ESSEN

DasEhrenmal, 10,5 m hoch, besteht aus 
einer 9 m  hohen Betonsaule aus Muschel- 
kalkkunststein, m it flachem Sockel und 
einer Bekrónung in  Form eines Eisernen 
Kreuzes aus gleichem Materiał. Oberhalb 
zweier Kranznocken lauft in  Augenhohe 
ein dreifaches Schriftband aus demselben 
Materiał, das in  vergoldeten Buchstaben 
dreimalig und versetzt gegeneinander die 
Aufschrift: „Unseren Sohnen“ tragt.

Aus wirtschaftlichen Griinden wurde, 
hier vielleicht erstmalig, ein Schleuder- 
betonmast fiir diesen Zweck verwendet. 
(Ausfiihrung: Erlanger Betonschleuder- 
werke), der eine Steigerung zur Kunstform 
bzw. Saulenform m it Schwellung zeigt. 
Auf diese Weise war es moglich, das immer
hin sehr imposant wirkende Ehrenmal 
(ohne Architektenhonorar) einschlieBlich 
aller Unkosten fur insgesamt 1150 RM! 
herzustellen.
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