
Neues Deutschland, 24/25. April 1976 

Der Palast der Republik ist eroffnet 

Seine Erbauer waren die ersten GastelHenliches Willkom- 
men fur Mitglieder der Partei- und StaatsfuhrunglWolfgang 
Junker sprach Worte zur Eroffnung/Festliches Programm im 
GroBen Sawrich  Honecker dankte allen, die zum Bau bei- 
getragen haben/Ball der Bauleute in allen Raumen 

Berlin (ND). Der Palast der Re- Bauwesen, sprach, gestalteten 
publik im Zentrum der Haupt- hervorragende Kiinstler des In- 
stadt der DDR, am Mam-Engels- und Auslands im GroRen Saal 
Platz, ist am Freitagnachmittag des Palastes ein mehrstiindiges, 
nach 32monatiger Bauzeit feier- mitreikndes und frijhliches Fat -  
lich eroffnet worden. Bau- und programm. Wtihrend eines an- 
Montagearbeiter, WerktZtige der schlieknden Banketts dankte 
Zulieferindustrie, Kulturschaf- der Erste Sekrettir des Zentralko- 
fende und Soldaten unserer Na- mitees der SED allen am Bau 
tionalen Volksarmee, die sich um beteiligten Kollektiven rnit herz- 
den Bau dieses neuen wurdigen lichen Worten fiir ihre ausge- 
Wahrzeichens unsrer Hauptstadt zeichnete Arbeit. Mit einem Ball 
Berlin verdient gemacht haben, der Bauleute in slmtlichen Rau- 
waren mit ihren Ehepartnern die men des Palastes klang der 
3800 Gaste der Eroffnungsver- denkwiirdige Tag aus. Alle, die 
anstaltung. Herzlich begriiRten in diesen unvergeBlichen Stun- 
sie in ihrer Mitte den Ersten den dabei waren, sind sich einig: 
Sekrettir des ZK der SED, Erich So etwas wie diesen Palast hates 
Honecker, die Mitglieder des noch nie gegeben. 
Politburos des ZK der SED Willi 
Stoph, Vorsitzender des Staats- Der Palast der Republik wird ein 
rates, und Horst Sindermann, Haus des Volkes sein. Von mor- 
Vorsitzender des Ministerrates, gen an werden hier die Burger 
sowie weitere Mitglieder der Par- der Hauptstadt und des ganzen 
tei- und Staatsfiihrung. Landes vielfdtige Moglichkeiten 
Nach Worten zur Eriiffnung, die haben, kulturvolle Stunden der 
Wolfgang Junker, Mitglied des Entspannung, der Bildung und 
ZK der SED und Minister fur der Geselligkeit zu verleben. 

(Vorspann eines vierseitigen Artikels) 



Die Westpresse beachtete die Eroffnungsfeier kaum. In 
der BZ des Axel-Springer-Verlages gab es nur eine kurze 
Notiz, und die Morgenpost vom-23. April 1976 berich- 
tete folgendes: 13 

Wunder Zutritt haben, sondern die Partei- 
spitzen. 

Als Berliner Wunderkind aus der Ob die nliebe Berliner Gorea, als 
Reinickendorfer EpensteinstraBe die sie immer wieder ebenso un- 
machte sie in den sechziger Jah- sachlich wie iibediissig betitelt 
m Kaniere. Mit ihrem Hit wWun- wird, auf dieses Angebot stolz 
der gibt es immer wiedercc sang ist, konnte nicht gekllirt werden: 
sich Katja Ebstein in die Henen ihr Manager und neuer Lebens- 
ihrer Verehrerschar. Jetzt, da ihre gef&rte Klaus Uberall erkllirte 
Karriere einen neuen Hohenflug am Telefon, d& ihm nlhere Ein- 
gut verkraften konnte, laSt sie er- zelheiten nicht bekannt seien. 
neut an Wunder glauben. Fest diirfte jedoch stehen, daS 
Bei der heutigen Erijffnungsfeier sich Katja Epstein ihren Wunder- 
des Ostberliner >>Palast der Re- glauben erhalten hat, wenn sie aus 
publika gehort Katja Epstein zu freien Stiicken mit Erich Honek- 
der auftretenden Slngerschar - ker das Lied ~Wenn der neue Tag 
bei einer Veranstaltung, zu der envachta anstimrnen wird. Und 
nicht etwa ihre Ostberliner Fans wann wacht Katja Epstein auf? 

Richtfest 

:rgabe d e ~  Dokumentati'on zur In1 

Gleitbeginn am Kern 1 und Errichtung der 
Gleitkerne 1-8 

05. Marz 1974 bis 15. November 1974 
Montage der Stahlbautragkonstruktionen 

10. Mai 1974 bis 25. November 1974 
Decken- und Dachplattenmontage 

29. Juni 1974 bis 23. Dezember 1974 
Montage der Fassaden 

01. Juli 1974 bis Dezernber 1974 
Erste Dachdichtung 

18. November 1974 

1 2. Marz 1975 
Begim der Erarbeitung des Organisationspro- 
jektes mit nutzungsgerechter Dokumentation 

AbschluB der Ausbauprojektierung 



Karen Baumgardt 

Essengehen im Palast 

Das war im Jahre 1980, 
wir gingen mit Freunden aus der DDR essen: 

1 Stunde warten 
vor der Restauranttur, bis uns Einlai3 gewahrt wurde 
in ein fast leeres Lokal! 

Platz angewiesen - Platz genommen (puh!) 
,Die Garderobe bitte eine Etage tiefer abgeben!<c 
Das hatten wir ja auch schon vorher machen 
konnen . . . 

Als das Essen endlich kommt: 
,>Konnen Sie ma1 etwas beiseite gehen?<< 
(Damit frau mir die Suppe servieren kann . . .) 

Urgemutlich! 
Wir diskutieren: der Service hat Freundlichkeit nicht 
notig; 
und tauschen das Ostgeld unserer Freunde in West 
und zahlen in Ost! 

Atsch?! 

Andreas Welter 

Die Schnapsidee 

I , 
lie verdient ihren Namen wirklich, denn sie wurde ge- 
boren an einem Kreuzberger Tresen zu vorgeriickter 
Stunde im tiefen Winter des Jahres 1985. Ich hatte mir 
angewohnt, meinen Geburtstag mit etwas Ausgefallenem 
zu begehen, etwas, was ich in meinem Leben nie zuvor 
getan hatte. Mit meinem Bekannten ging ich nun diverse 
Moglich- und Unmoglichkeiten durch, bis schliei3lich 
eine hangenblieb: Ich hatte noch niemals ein Bordell 
besucht, mein Bekannter angeblich ebenfalls nicht. Jetzt 
kam die erwahnte Schnapsidee. Es sollte kein gewbhn- 
licher Puff sein, nein, sondern einer in Ost-Berlin. Zu 
dieser Zeit war es in Kreuzberg nicht weiter schwierig, 
irgendwelche Informationen uber Ost-Berlin zu bekom- 
men, und so kam es, daf3 wir noch in derselben Nacht 
mit der Adresse eines Etablissements in Berlin-Pankow 
nach Hause gingen, die uns ein freundlicher 68er Revo- 

luzzer gegen das geringe Entgelt 
von 3 oder 4 Bieren uberliei3. 

Nun, ich gebe zu, als ich am 
nachsten Mittag aufwachte, nahm 
ich das alles nicht mehr so recht 
ernst, doch hatte ich die westfa- 
lische Beharrlichkeit meines Be- 
kannten unterschatzt. So sah seine 
Planung aus: ,Das mussen wir voll 
dekadent durchziehen, ey, wir mie- 
ten uns einen Amischlitten und 
lassen die Wessisau raushangen.~ 
Oder so ahnlich. Nach der iibli- 
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Elfriede Bruning Jochen L. 

Sie nicht! 

Als es noch die DDR gab, gingen wir, d.h. meine aus 
England stammende Frau und ich, gerne in den Palast 
der Republik. Dort gab es immer so herrliche Cocktails 
an der Moccabar zu unfai3bar giinstigen Preisen. Der 
Abend, von dem ich erzahlen will, begann auch dort 
und sollte im Palastrestaurant fortgesetzt werden. Dies- 
ma1 war unser 18jahriger Sohn dabei. Er war etwas leger 
gekleidet, hatte langere Haare, die allerdings gepflegt 
waren, und sah eigentlich so aus, wie Jugendliche An- 
fang der 80er Jahre eben aussahen. In der Moccabar trank 
er einen Milchshake und war wie wir begeistert von die- 
sem Haus des Volkes. Dann gingen wir zum Palastrestau- 
rant. Nach dem ublichen Schlangestehen sollte unser Be- 
such eine argerliche Wendung erfahren. Uns wurde der 
Eintritt mit der Begriindung, unser Sohn sei nicht rich- 
tig gekleidet und aui3erdem zu jung, verwehrt. Wir waren 
wie vor den Kopf geschlagen, hatten wir doch schon so 
viele schone Abende hier verlebt. Es war 18 Uhr, also 
keine Nachtzeit, und es war ein ganz normaler Tag, weder 
ein Parteitag noch ein Palastball fanden statt, und unser 
junger Begleiter war erstens unser Sohn und zweitens 
18 Jahre alt. Diese Argumente beeindruckten das Perso- 
nal nicht. Wir liei3en den Geschaftsfiihrer rufen. Nach 
langem Hin und Her und nachdem unser Sohn mit sei- 
nem Ausweis bewiesen hatte, dai3 er wirklich bereits 18 
Lenze zahlte, durften wir dann doch hinein und wur- 
den gut bedient. Den wahren Grund dieses merkwiir- 
digen Vorfalls wurden wir heute noch gerne erfahren, 
aber er ist wie der Palast selbst bereits Geschichte. 

Als Sieger im Cafi 

Im Palast der Republik war ich nicht allzuoft, Das mag 
daran liegen, dai3 ich allein lebe. Wer geht schan gem 
alleine aus? 

Einmal hatte mich Vera Oelschlegel eingeladen, im 
TiP aus meinen Buchern zu lesen, und einige MMale war 
ich auch als Zuschauerin dort. UavergefiIicb. Wltd mix 
die Auffiihrung des Stiickes einer russischen Autorinlblei; 
ben. >,Der Krieg hat kein weibliches Gesicht~ lawag &r 
Titel, und die Darstellerinnen bestanden ausschli@li@t 
aus bewahrten, schon betagten Mimen wie S t e m  
Marga Legal und Lotte Lobinger, die von ihren Me:- 
sen im Krieg auf anxhauliche und tief b e w e g e ~ ~ . m  
berichreten, ob sie nun an der Front gek3mpfl d e f  -&$* 
Heimat Schanzen gegraben hatten oder in Krankap 
sern Verwundete pflegten. 

Mit der Gastronomic hatte ich die seltenen Male, ddie 
ich sie in Anspruch nahm, weniger Cluck Eirunal ging 
ich mit ungarischen Fmnden hin. VoIler Stoh hatte 
ich sie schon iSberall im Palast hmgef i ih r t .  Erscheph 
vam vielen Herumlawfen wollten wir, zuletzt irgendwo 
in Ruhe eine ,Tasse Kaffee trinken. Doch var dem Ein- 
gang zum Lokal prangte ein Schild: sSie werden einge- 
wiesencc, und eine lange Warteschlange stand geduldig 
davor, obwohl im Lokal keine Menschenseele zu sehen 
war. Gehorsam reihten wj.r uns In die Schlange &I, 
doch nach etwa eirrer-halben Stunde m d e n  yir unge- 
duldig, Wollte man uns ewtg  hie^ stehan lassen? k h  
drangte mich vor und vakngta.den Gesch&ftsfCihrer zu 
sprechen. Endlich erschien e;r~aQch, es gab dheQ heftigm 
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in ein groi3eres einheiratete, ubernahm er die groi3e 
Femsehshow eines Kollegen, der sich fortan dem offent- 
lichen Verspeisen von Gummibaren in Werbespots wid- 
mete. 

Der junge Mann schrieb Anke Briefe aus seinen Urlau- 
ben; irgendwann erhielt sie eine sui3e Karte rnit der Mit- 
teilung, dai3 seine Frau Zwillinge geboren hate. 

Anke Martin wurde Kaufhallenleiterin und bei der 
Griindung des Supermarktes als Putzfrau ubernommen. 

Nach der Wende 
- - 

Sabine Horn 

Festival des Politischen Liedes 

Seit der Eroffnung des Palastes der Republik war ich mit 
meinen Eltern etwa einmal wochentlich dort, meist als 
Schlui3punkt eines Spaziergangs. Spater, ohne Eltern, 
war das ahnlich, man guckte, wen man traf. Ich ging 
auch ijfter zu Veranstaltungeti, und zuletzt organisierte 
ich sogar selbst Veranstaltungen beim Festival des Poli- 
tischen Liedes mit. 

Die Preise im Palast der Republik waren fiir uns Ju- 
gendliche erschwinglich. Das Taschengeld reichte immer 
fiir 'n Eis. Der Jugendtreff hat mich nicht so interessiert, 
fand ich immer zu ordentlich, zu steril. Es war schon 
eine sehr spezielle Atmosphare, man hat m&chtig her- 
umgemacht, getanzt, und die Jungs haben Frauen abge- 
schleppt, na ja, vielleicht war ich einfach nicht der Typ 
fiir so was. Die Organisationstatigkeit fiir das Festival 
des Politischen Liedes hat mir Spa8 gemacht. Dort tra- 
ten Gruppen und Liedermacher wie Bots oder Hannes 
Wader, Kabarettisten aus dem Westen und Siinger aus 
der ganzen Welt auf. Das war schon irre, Lateinamerika 
in der DDR. Das hat viele Leute angezogen, manche ha- 
ben sich die ganze Nacht angestellt, damit sie Karten be- 
kamen. Da es eine FDJ-Veranstaltung war, haben sie 
auch FDJ-Blocke reingeschickt, aber was soll's. 

Das Festival hatte eine ganz eigene Atmosphare, und 
so gan2 glucklich war man iiber den Palast nicht, wegen 
all der Sessel und der Gemutlichkeit. Das pafite nicht zu 
einem Festival des Politischen Liedes. Frtiher, in der 
Werner-Seelenbinder-Halle, sag alles dicht beieinander 
auf dem Parkett. Da war ein intimes Gefiihl, in dem rie- 
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/ & ; V a l  des p d ; t i s C h e ~  
sigen Saal des Palastes war diese Verbundenheit schwer 
herzustellen. 

Das DDR-Vok hat gelachelt uber diesen Palast, aber 
es ist hingerannt und hat ihn reichlich genutzt. obwohl 
die Atmosphare doch etwas kiihl und s&ril war mit die- 
sen Teppichen, Lampen, Riesenbildern, mit d m  Mar- 
mor und diesen grogen Fliichen. Das Haus der Kulturen 
der Welt hat auf mich ahnlich gewirkt, es sollte ja ei- 
gentlich ein XongreGzentrum sein und wird jetzt kultu- 
re11 genutzt, aber so richtig funktioniert das nicht. So 
war das auch im Palast, keine Klubatmosph2re. 

Sicher, der Palast war schon etwas Besonderes, meine 
Eltern zum Beispiel sind sehr gene in den Palast essen 
gegangen, das fanden sie ganz schau. Es herrschte dne 
gediegene Atmosphare, man war sicher, daa das Emn 
gut ist, es gab den Lieblingswein xRosenthala Kadarka~, 
das war ganz wichtig, denn den gab" sonst nur sehr sel- 
ten, im Palast aber immer. Dieser Wein war im O&tm 

, sehr beliebt, heute allerdings schrneckt er mir *t 
mehr. 

Im TiP (Theater- im Palast) war ich auch. WT eigealt.r- 
tig, weil anders als gewohnt. Aber ich habe @te $aeh;m 
dort gesehen, und die interessanten Sachen waren im- 
mer ausverkauft. MuGte man vorbestellen. 

Sentimentalitaten oder Herzschmerz lijst das Thema 
Palast bei mir nicht mehr aus. Das ist vorbei, weg, das 
sehe ich ganz sachlich. Architektonisch, ich habe damit 
keine Probleme. Ob das zum Dom past oder nicht, dje 
game Stadt ist eh so verschandelt, gerade im Qsten. Sol1 
man doch Griin rumranken lassen, meinetwegen. 



Thomas Alfermann 

Auf in die Spreedisko 

Fahre ich heute von Potsdam uber die Stadtautobahn 
oder mit der S-Bahn auf direktem Wege nach Berlin, 
denke ich oft an die Zeit zuriick, als es alltaglich war, 
einmal um die Mauer herumzufahren, um ins Zentrum 
der Hauptstadt der DDR zu gelangen. 

Vor der Mauerrunde war der Bahnhof Alexanderplatz 
mit der S-Bahn in einer happen dreiviertel Stunde er- 
reichbar. Nach 1961 .mit der AuBenringumgehungs- 
bahn dauerte dieselbe Verbindung fast zwei Stunden. 
Der >Sputnik<<, wie ihn der Volksmund zukunftsglaubig 
im Sinne von >>schnell<< nannte, fuhr stfindlich mit Dop- 
pelstockwagen uber den sudlichen Berliner Aui3enring. 
Nur im Arbeiterberufsverkehr morgens und zum Feier- 
abend fuhr er jede halbe Stunde. Man brauchte also viel 
Zeit, um von Potsdam aus in die Ost-Berliner Kultur ein- 
zutauchen. 

Zum Beispiel fiir einen Besuch in dern riesigen, fi.ir die 
70er Jahre hochrnodemen Kasten in Ost-Berlins Mitte, 
genannt >>Palast der Republik. 

Zunachst schwarmten alle Besucher von der Ausstat- 
tung des Hauses und dern reichhaltigen Angebot. Besu- 
chermassen aus dern Umland der Hauptstadt sorgten 
dafiir, daB Theaterauffiihrungen, Gastspiele und Veran- 
staltungen jeglicher Art schon wochenlang vorher aus- 
gebucht waren. Es sprach sich eben rum und machte die 
Leute neugierig. 

Meine damalige Arbeit brachte es mit sich, daL3 ich 
immer ma1 was mit den mir anvertrauten Lehrlings- 
gruppen unternehmen muBte. Im unbeliebten FDJ-Stu- 
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dienjahr gab es viel Raum fiir sogenannte jugend&ische 
Aktivitaten. 

Darunter verstanden die Oberen in der Regel Sonder- 
schichten im FDJ-Hemd, was auch vorkam, doch ein- 
fach ma1 10s in die Disko, das warf den Sozialismus 
nicht gleich aus der Bahn und war auch moglich. Die 
jungen Leute hatten dann den Vorteil, dai3 Karten f ir  
Eintritt und Fahrt der Betrieb ubernahm. 

Doch wo gab es eine Disko, die ohne Probleme erreich- 
bar war? Jeder Jugendliche kannte natiirlich >>seine<< 
Disko zu Hause, doch das war ja Alltag und nichts Be- 
sonderes mehr. So einigten wir uns auf den Staatspalast. 
Den kannten alle von auBen, aber jeder wollte gerne ma1 
reinschauen, vor allem in die legendare Disko. 

Also riefen wir an und erhielten die Adresse der zen- 
tralen Kartenreservierungsstelle fiir Kulturveranstaltyn- 
gen im Palast, die wir dann angeschrieben haben. Das 
war kurz nach Weihnachten. 

Nach ca. 14 Tagen bekamen wir Post aus dern Palast. 
I' Wir waren als Gaste gern gesehen, doch leider nicht die 
1 einzigen, die am kulturellen Leben teilnehmen wollten, 

U und muaten uns dern strengen, doch gerechten, dafiir 
aber zeitraubenden Bestellsystem unterwerfen. Ein pas- 

\ sendes Bestellformular im Postkartenformat lag mit bei. 
Der Januar neigte sich dern Ende zu. Doch es passierte 

nichts. Kein aktuelles Lebenszeichen aus dern Bestell- 
buro. 

I Doch dann, Ende April, bekamen wir Post. Na, wer 
sagt's denn, die Karten fiir die Spree-Disko lagen abhol- 

1 bereit im Palast. Natiirlich nur zu einer bestimmten 
Zeit, an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten 
Schalter. Sie waren auch unbedingt zu diesem einen Ter- 
rnin abzuholen, sonst wiirden sie garantiert verfallen. 

i 
Der Jubel war groi3, die ganze Gruppe konnte sich auf 
eine Disko im Juni freuen. 

Da bis zu dern grogen Ereignis noch einige Wochen 
I blieben, hatten vor allem die Madchen noch genugend 
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etwas Zerstreuung vom >>Friedensdienstcc an der Mauer 
suchten. 

Getranke und Service waren einwandfrei; DDR unty- 
pisch kaum rnit Anstehen und Warten verbunden und 
zu jugendgemaaen Preisen. Ein Mixgetrank kostete so 
zwischen drei und vier Mark. Bier war in DDR-Diskothe- 
ken selten zu kriegen. 

Meine schonste Erinnerung ist natiirlich die sich dre- 
hende Tanzflache, eine blaue Scheibe von ca. zehn Me- 
ter Durchmesser, fiir die Provinzeulen durchaus was un- -' 
erwartet Neues. . 

Nichts Neues dagegen war der Ruckweg. Wir mui3ten " 
den Zug ca 0.30 Uhr in Berlin-Karlshorst schaffen, um . 
noch nach Potsdam zu kommen. Das bedeutete, dai3 die 
Gruppe spatestens eine halbe Stunde vor Mittemacht 
vom Palast aus die groi3e Mauerrunde zuriick antreten 
mugte. Zu einer Zeit, da heute selten jemand eine Disko 
freiwillig verlai3t, es sei denn, es geht in die nachste. 

Was half es aber - wir machten uns auf den Weg und 
waren trotz aller Muhsal der Meinung, etwas absolut 
Schones und Einmaliges erlebt zu haben. 

Kate Neumann 

Die Zeitungsleserin 

I 

Ein Besuch im Palast war mein Freitagsprogramm wah- 
rend langer Krankheit (mit anschlieBender Invaliditat) 
in den 80er Jahren. Freitag deshalb, weil das der Erschei- 
nungstag des >>Eulenspiegelse (beliebte und begehrte Sa- 
tire-Wochenzeitung in der DDR) war. Schon der Weg an 
der Spree entlang ab Jannowitzbriicke war interessant: 
rnit Schiffen auf dem Wasser, Spaziergangern am Ufer, 
Betrieb an der Muhlendammschleuse, dem Nikolai- 
Viertel irn Aufbau. Und dann war man, war ich am Palast, 
wo es Bekanntes, aber auch immer wieder etwas Neues 
zu sehen und erleben gab. Eben die unterschiedlichen 
gastronomischen Einrichtungen, die Kunstgewerbege- 
schafte rnit verlockendem Angebot, die Bilder in den 
Foyers, auf denen man immer wieder Neues entdeckte. 
Also freitags, nach dem Zeitungskauf, noch einen klei- 
nen ImbiB in einer der kleineren Gaststatten, dort die 
ersten Eulenspiegel-Seiten gelesen oder bei schonem 
Wetter, draui3en vor dem Palast sitzend, das Eulenratsel 
gelost. 

Aber noch wichtiger war mir der Palastbesuch an den 
Wochenenden; irgendwo in den Foyers gab's meist Kul- 
tur - rnit Qualitat und umsonst! 

Und immer war der Palast ein Menschentreffpunkt; 
man kam ins Gesprach rnit Bekannten, auch mit wild- 
fremden Leuten, rnit Berlinern und Touristen. Gesprachs- 
themen gab es in Fulle: iiber den Palast, sein Aussehen, 
seinen Platz in der historischen Mitte der Stadt, dariiber, 
dai3 driiben am Staatsratsgebaude das geschichtstrach- 
tige Portal des ehemaligen Stadtschlosses eingefiigt war. 
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Rudolf Ellereit 

93 Prozent Kultur 

Der Palast steht jetzt seit iiber sechs Jahren leer, und wenn 
ein Gebaude langere Zeit leer steht, dann zerfallt es. Die 
Bremse gegen den schnellen Zerfall war, daB Strom zur 
Verfiigung stand und dai3 notwendigste technische War- 
tungen durchgefiihrt wurden. Seit diese Wartungen auf- 
horten und der Feuerschutz nicht mehr besteht, der ja 
auch vom Strom abhangig ist, und nachdem die Tempe- 
ratur auf fiinf Grad gedrosselt wurde, um nur die aller- 
schlimmsten Frostschaden zu vermeiden, seitdem besteht 
die Gefahr, daB dieser Palast der Republik ein glberner 
Sarg wird. 

Inzwischen sind einige Scheiben bereits zertrummert, 
der Wachschutz ist auf ein Minimum eingeschrankt wor- 
den, der Weg zu weiteren Zerstorungen ist damit frei. So 
erledigt sich das Thema Palast von alleine. 

Die Biirgerinitiative *Pro Palastcc ringt seit Friihjahr 
1993 um eine sanfte Asbestsanierung, wie es zum Bei- 
spiel beim ICC im Westteil der Stadt geschah. Dies ware 
auch die Voraussetzung, um den funktionstuchtigen Pa- 
last der Republik wieder fur die Offentlichkeit zugang- 
lich zu machen. 

Bundesminister Topfer hat 1995 eine europaweite 
Ausschreibung zur Asbestsanierung durchfiihren lassen. 
Die Berliner Firma Tepasse erhielt den Auftrag, die Sa- 
nierung zu planen. Hierbei fand sie heraus, daB die Ent- 
fernung des Asbestes und eine sofortige Wiedereroff- 
nung des Gebaudes 102 Millionen Mark, also weniger 
kosten wiirde als der Totalabrii3 (150 Millionen). Warum 
geht es nicht los? Der HaushaltsausschuB des Bundesta- 



Wilhelm von Boddien eteilte Berlin gab sich in Ost und West je eine neue 

t zum Horror vacui. Die 
DOS An tlitz Berlins zogen sich auf beiden Seiten von ihr zuriick, sie 

Warum das Stadtschlofl wichtiger mgig und ode, verkam zur Durchgangsstation. 

als der Palast der Republik ist! verlor sein Zentrum bis heute. Alex und Kurfiir- 

der Stadt. Sie zu ubenvinden, braucht Berlin 
In Berlin herrscht Streit. Die Stadt ist sich uneins, r sein Oberzentrum. Dieses kann nur die alte Mitte 
ihr Zentrum, die Mitte der Mitte gestaltet werd sollen sich die Biirger aus Ost und West 

identifizieren konnen, es wird sic dann 
rliegt deswegen hohen 

aulichen und inhaltlichen Anspriichen. 
Berlin &st:?. Die %adt 

~ h a m ~ s - ~ l ~ s 6 e s  und vieles mehr vor dem i 
Jeder einzelne von uns setzt dabei andere Schwe 
aber unabhangig von der Reihenfolge ist doch das G 
samtbild aller von der Stadt weitgehend iden emarten konnte. 
historische Architektur gibt den Stadten ihren erst im alten Zentrum findet mar% a 
unverwechselbaren Auftritt. Erst dann assoziieren s 
die Menschen, ihre Kultur- und Arbeitswelt. en Linden mit dem Bran 

So baut Dresden folgerichtig die Frauen ohin fiihren sie? Das Wider 
auf. Der Beton der ersten Nachkriegsjahre w 

befriedet in ihrer Stadt fremd gewordene Biirger. Han 
nover wurde nach dem Kriege autogerecht 
Das neue StraBensystem nahm der Altstadt radikal i 

fte sie miteinander, war der 
einer neuen Identitat fiir ihr gesichtslos gewor nkt ihrer Kommunikationslinien, bildete mit 
Zentrum, ohne zu wissen, mit welchen Mitteln 
nossischer Architektur diese zu gewinnen sei. 

Berlin durchlitt in Krieg und Nachkriegszeit durch 
Bomben und AbriBwut einzigartige Verluste und wurde 
danach bis zur Wende mit architektonischer Massen- 
ware zugebaut. So bezog es seine Identitat hauptsach- 
lich aus seiner Teilung, aus Mauer und Stacheldr r architektonischer GroBe. 



Nach dem AbriB des DDR-AuBenministeriums wur- 
den die alten Strukturen der Stadt wieder sichtbar. Sein 
Fall stellte zugleich den Palast der Republik blof3, den es 
vor der Schonheit des alten Berlin schutzte, machte ihn 
endgiiltig zum Fremdkorper. 

Die stadtebauliche Konzeption des Palastes war eine 
andere als die der Residenzstadt, es war die des sozialisti- 
schen Berlins. Dafiir baute man ihn um 90 Grad zur 
SchloBachse gedreht, um den riesigen Aufmarschplatz 
zu erhalten, auf dem 750 000 Menschen in 72er Kolonne 
innerhalb von fiinf Stunden an der Staatsfiihrung vorbei- 
defilierten, ihr huldigten. Die DDR existiert nicht mehr, 
damit auch nicht mehr die Notwendigkeit eines Huldi- 
gungsplatzes inmitten Berlins. Der stadtebauliche Wett- 
bewerb ergab ubereinstimmend ein Gebaude in der Ku- 
batur des Schlosses, in seiner Ost-West-Ausrichtung. Der 
Palast konnte theoretisch mit Teilen in das neue Gebaude 
integriert werden, aber er wiirde dabei seine auf3ere Ge- 
stalt weitgehend verlieren. Und sein Inneres? 

Um den Palast zu retten, mug man ihn sanieren, die 
Unmengen Asbest beseitigen, ihn so auf den Rohbau re- 
duzieren. Die umgekrempelten Gesellschaftsstrukturen 
des neuen Berlin brachten neue, vielfaltige, individuelle 
Bedurfnisse und damit ganzlich andere Anforderungen 
an die Raumgestaltung. So wird man ihn bei seinem Neu- 
ausbau auch von innen vollig verandern. Sein Skelett 
wird eine bundesrepublikanische Nutzungskonzeption 
in der Gestalt der Architektur des 21. Jahrhunderts auf- 
nehmen. Er wird nicht mehr der Palast der Deutschen 
Demokratischen Republik sein, wird seinen Charakter 
verlieren, nachdem durch Um- und Anbauten sein mon- 
strijses Au13eres verschwindet, seine zerstorerisch am Stadt- 
bild wirkende Gestalt. 

Damit ist es insgesamt sinnlos, ihn zu erhalten, da 
seine urspriingliche Funktion und Wirkung verschwn- 
den sind, die Erinnerung an ihn sich nirgends mehr , 

festmachen kann. 

Und die Moderne? 
Architektonische Zukunftsvisionen uberschwemmten 

die Stadt. Baustellen reii3en riesige Liicher. Berlin gab sein 
Zentrum, wie niemals zuvor eine Stadt, in die Hande der 
Weltarchitektur. 4 500 000 Quadratmeter GebaudeflC 
chen sind im Bau. Glatte, kuhle und nutzenorientierte 
Fassaden pragen das Bild der Neubauten. In ihrer serien- 
gefertigten Monotonie ahneln sie einander sehr. 

Die Moderne ist einzigartig in ihrer Qualitat, wenn sie 
in die Hohe stiirmen kann. Die Hochhauser Frankfurts 
lassen es ahnen. Hier entsteht ein faszinierendes Ensem- 
ble unserer Zeit. Andererseits mui3 sie aber auch in sensi- 
blen Stadtteilen harmonisch die Baugeschichte der Stadt 
erganzen konnen, wenn sie nicht Motzig das Gewach- 
sene erdriicken will. Kann sie das auch bei einem so ge- 
waltigen, dem Zentralbau der Stadt leisten? Die Modeme, 
anstelle des Schlosses: ein zeitgenossisches Gebaude in 
dessen Kubatur, massiv hingelagert, 200 ma1 120 Meter 
im Geviert und nur 31 Meter hoch. Wegen des histori- 
schen Umfeldes wird klassisches Baumaterial vorge- 
schrieben und eine Lochfassade. Diese wird industriell 
mit einer Tapete aus Marmor, Sandstein oder Granit ver- 
kleidet, glatt und schwer wie das Lindencorso, nur dop- 
pelt so groi3. Ein monstroser Bau, der sein Vorbild in der 
Reichsbank oder in Gorings Luftfahrtministerium fin- 
det. Wo liegt der Unterschied zum SchloB? Es unterliegt 
doch den gleichen Vorgaben und wirkt dennoch anzie- 
hend und asthetisch: eine grof3e Skulptur, in  ein elegan- 
tes Spiel von Licht und Schatten durch seine Plastiziat 
gegliedert. Faszinierende Architektur Schliiters, der eben 
auch einer der grogten deutschen Bildhauer war. Gibt es 
heute einen kongenialen Architekten? Und gibt der 
KompromiB als MaB der Demokratie fiir Entscheidun- 
gen diesem den notigen kiinstlerischen Spielraum? 

Die inhaltlichen Anspriiche an die neue Mitte sind 
hoch. Hier wird das gesamte Spektrum unserer Gesell- 
schaft beheimatet sein: Regierung und Parlament, inter- 
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