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^ortüort
^)ies ift eines ber Sücher, bie bem beutflhen Verleger ihr tafeln verbanden. 
Är hielt es für wünschenswert, bafl bie bewegte Äntwicklung, bie unfere beutfche 
Saukunft feit Schinkel burchgemacht hat, von einem tHanne feftgehalten werbe, 
ber von ber ^weiten Hälfte biefer Bewegung felber gefchüttelt würbe.

Währenb id) biefer Anregung zu folgen fuchte, habe id) manche innere 
Hemmung gefpürt. £9 war babei nid)t fo fehr bie ja beutlid) genug erkennbare 
©efahr bes allzu nahm 2lbftanbes, bie mid) beunruhigte, bazu flnb mir bie 
Qinge, bie id) im «^olgenben berühre, burch ben Äauf meiner eigenen Äntwick» 
lung fubjektiv zu felbverftänblich geworben, fonbern es war bie übergroße 5ülle 
bee Stoffee, bie in engem Rahmen gemeiftert werben wollte. Wland)en felbft 
unter ben mir nafleftehenben Weggenoffen hübe id) nur ungenügenb, ja gar nicht 
beachten können, ba er für bie vereinfachten ©ebankengänge, bie id) nur feft= 
halten konnte, nicht eine unentbehrliche 3Uuftration abgab. 3<h mu^te mich 
ftreng auf ganz beftimmte ©efldjtswinkel befchränken.

Rud) ben vielen KunftfchriftfteIlern, bie mich im Äaufe ber Seit geförbert 
haben, konnte id) nicht im einzelnen gerecht werben. Äs ift faft felbftverftänblich, 
bafl ich uicht nur ben vielen IBännern, bie vor mir biefe Seit behanbelt haben, 
wie einem Cornelius ©urlitt, ©uftav Pauli, Karl Woermann, 21. tHatthäi, 
©. 21. pia^, zu £)ank verpflichtet bin, fonbern auch zahlreichen Verfaffern 
lebenbiger Srofcflüren unb Streitfehriften, fowie ben Männern, bie fid) in unferen 
groflen Kunflzeitfchriften haben hören laffen. 3d) habe bie wenigften von ihnen 
neu zu Rate gezogen, als id) mid) an^i<£te, biefesSud? zu fchretben, aber fle haben 
in manchem vorangehenben 3ahre mein Senken befruchtet. 2llle biefen zünftigen 
unb nichtzünftigen tBitftreitern muf ich beshalb hier meinen &ank fagen.

nicht minber ben iBännern, bie mich unterftü^t haben, um ben lofen King 
ber Silber zuflanbe zu bringen, bie ben £ept begleiten. Sbie Keiflenfolge, in ber 
fle im 2lnflang erfcheinen, erklärt fleh aus bem ©ang ber Sarftellung, bie 
2luswahl aber aus ber ^ülle bes Vorhanbenen konnte im allgemeinen nicht fo 
flhr von bem Streben beftimmt werben, bie einzelnen perfönlichkeiten z» 
charakterifleren, als von bem Verfuch für bie wichtigflen Sauaufgaben, bie 
im Tarife ber Seit hervortraten, ein bezeichnetes Seifpiel z» flnben.

Vloch vor kurzem fd>rieb mir ein befonbers verehrter Serufsgenoffe: „dch 
beneibe Sie nicht um biefe 2lufgabe — Sie werben es wenigen recht machen 
können/' £>as ift fleher wahr, unb boch flhrecft mich biefes Sewufltfein nicht, 
benn meine £)arftellung hat bies Siel nid)t gehabt, fonbern ift geleitet burd) bas 
befcheibene Streben, fo gut ich fann bie 5äben klar zu mad)en, aus benen 
fpäter einmal bas Silb ber enbgültigen ©efefli^te biefer feltfamen Seitperiobe 
gewebt werben wirb, ;u bem man heute nur Vorarbeit leiften kann.

Hamburg, Frühjahr I935
jfrth t’^umaflirr





€mfül)rtmg
Xüenn man ftcb mit ber Äntwi^Iung Fünftlerifcber Är(Meinungen befcbäfttgt, 
Fann man bas in febr verfchiebener Weife tun: man Fann vom StanbpunFt bes 
Schaffenben ober vom StanbpunFt bes Betraibtenben an fte berantreten. Vom 
StanbpunFt bes Schaffenben aus wirb man vor allem nach ben Werten fud>en, 
bie aud? beute noch für uns fruchtbar ftnb; bas führt ba;u, von ber ©egenwart 
aus in bie Vergangenheit ?u blitfen. Vom StanbpunFt bes Betracbtenben aus 
wirb man vor allem nach ben Werten fucben, bie einmal fruchtbar gewefen ftnb, 
ohne fte gleich am Wafftab bes „^eute" ju meffen; bas führt baju, von ber 
Vergangenheit aus in bie ©egenwart au bitten.

&iefe reinliche Sd>etbung brobt in ©efabr au geraten, wenn ein felber Schaf» 
fenber ftcb anfcfucFt, ben Weg einer Fünftlerifcben Äntwitflung mit ben BlicFen 
bes Betracbtenben a« burcbmeffen. Wirb er nicht immer mit einem 2luge vom 
StanbpunFt feines „^eute" auf bie £>tnge fd;ielen, wenn er ftcb auch noch febr 
bemüht, fte nur um ihrer felbft willen anaufcbauen ? Äs wäre falfch, bas leugnen 
3U wollen unb vielleicht braucht man es gar niä>t ;u verleugnen, wenn man 
»ur nicf>t fonbern gana offen blicFt.

Äs ift gana unmöglid), ben „proaef bes Werbens unb Äntftebens von ^Kunft» 
erf^einungen" ;u betrachten, ohne bie barin bervortretenben ©efe^licbFeiten 
aufaufu^en, wenn man bas aber tut, Fommt man von felber au Fünftlerifcben 
©laubensfä^en. Semper pat bafür in ber Äinleitung au feinem „Stil" bie 
2lbfolution erteilt, fobalb man nur „bie ^tnmafung von ftcb fern ber 
Stifter unb ^eilanb einer SuFunftsFunft fein au wollen". Unter biefer Bebingung 
barf man „ohne Überhebung bas ftcb vorbereitenbe WerF als im Werben 
begriffen, ober vielmehr allgemein bas 2$un ft werben auffaffen".

Äs Fommt alfo barauf an, baf ber felber Sdjaffenbe bei ber nacbfolgen» 
ben Betrachtung nur Wegfülwer fein will, nicht etwa Sielbeuter. £>as ift bie 
„Tlnma^ung", von ber er ftd> fernbält. Sugleicb aber ftecFt er ftcb bod> ein 
Siel, bas über ben einfachen Beruf bes (Cicerones herausgebt. Är möchte nicht 
ben breitgetretenen Weg bes biftorifd)en ©efebebens gehen, um an ihm alle 
SebenswürbigFeiten gewiffenbaft jur Beaugenfcbeinigung au bringen, fonbern 
er bemüht ftcb, aus bem ©ewirr ber YSebenwege, bie von ber großen Strafe 
abaweigen, ben Weg au ftnben, ber fo in bie Ärfcbetnungen ber ©egenwart 
einmünbet, baff man ftcb <tuf ihrem noch mitten im bunten Smrcheinanber bes 
Werbens baliegenben Bauplan möglicbft gut juredjtfinben Fann. £>as erfcheint 
«lebt als gan? überflüfftg, benn auf einem lebhaften Bauplan Fann man ftcb 
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Iefcf>t zwifcßen «Sunbamentgräben, Utörtelgruben unb Steinftapeln fo feftrennen, 
baß man ratlos baßeht/ ohne etwas vom Sinn bes Werbenben zu begreifen.

££s ^anbelt aber nicßt nur barum, bie Baußelle am richtigen punFte 
ZU betreten, fonbern barüber hinaus auch barum, bie ganze Äage biefer Bau* 
jlelle im Sufammenhang einer hißorifchen Äanbßßaft Fennenzulernen unb zu 
begreifen. £>as aber ift nur möglich, wenn man ß«h nicht fcheut, einen Suweg zu 
wählen, ber an alle bie Stellen führt, bie charaFterißißh ffnb für bie ganze ^opo= 
graphie ber Segenb, auf ber ßcb bie Weiterentwicflung vollziehen foll. Sold) ein 
Juweg ift oft länger als man benFt. £)er Verfaßet glaubt, baß ber lange hiftorißhe 
Anlauf, ben bie nachfolgenbe £)arßellung nimmt, ni^t zufälligen (EharaFter hat. 
Wenn er zurüdßcßaut von bem großen Einßhnitt, ben bie ^Krife bes Wahres 1930 
im beutfcßen Bauf(haßen mit ßd> brachte, biefem zwangsweifen Einfhnitt, ben 
bie nationale Revolution von 1933 Z« einem bewußt gewollten Einfcßnitt 
machte, bann fleht er eine WellenFette ftd> bebingenber Bewegungen unb Segen* 
bewegungen bis z« biefem Samm htnßuten. Sbiefe WellenFette ift nicht etwa 
burd? bie Antriebe bebingt, bie ßch in ber BauFunft als Sonbergebiet abfpielen, 
eine viel ftärFere tPacht bringt fte hervor: es ift bie ganze Xuftßrömung, bie 
burd> einen Raum geht, ber über hunbert 3ahre umfpannt. Siefe Strömung 
wirb natürlich in Wahrheit untrennbar bebingt burch vorangehenbe Strömungen, 
aber wir Fönnen bod; aud? im Haturgeßhehen gewiffe RugenblicEe erFennen, 
wo ßch aus einem „Tief" ober einem ,,^oß>" eine neue ^olge von Erßheinungen 
entwidielt, bie unfer Einzelbafein an beftimmten punFten ber Erbe in bas 
fluten Fosmif^er Bewegungen verfließt. Sanz äßnlicß ift es in bem Seiftes* 
gefcßeßen, bas wir Sef(ßi(ßte nennen.

Es gibt heute viele Stimmen, bie bem Waßrßeitsgeßalt ber £)arftellung 
gefcßid;tlicßen Sefcßeßens fehr zwetfelnb gegenüberftehen. Sie weifen auf ben 
relativen Wert alles £)oFumentarifcßen unb RFtenmäßigen, bas im ^ugenblicF, 
wo es würbig erfcßeint feftgehalten zu werben, bereits feinen unbewußten 
Wahrheitswert verliert. Sie fehen beshalb im Bilb bes Seßßicßtlicßen nw bie 
nachträgliche Setzung eines Jufammenhanges unb eines Sinns, alfo bie t£r* 
finbung eines ÄntwicFlungsganges. tHan h<*t Sef<hi«hte in biefem Sinn ein 
„logifdxs post festum" genannt. £)iefe SFepfts muß für ben, ber an gefchid>t= 
ließe Betrachtung herangeht, eine Warnung fein, abfchre<fenb aber braucht ße 
barum nicht z« wirFen. Sanz befonbers ni<ht, wenn es ft<h um bauliches 
Seßhehen h<tnbelt, benn unter alle ben anzweifelbaren 5)oFumenten, bie uns 
eine Seit hinterläßt, ßnb fcßließlich bie in Stein gefügten, bie relativ wahren 
unb ftcherßen. 2)ie vielverzweigte Sebunbenheit ihres iSntßehens an Bebürfnis, 
Wirtfchaft unb „SeftßmacF" macht es faft unmöglich, in ihnen aus taFtifchen 
Srünben einen anberen Sufammenhang z» verfolgen, als ben, aus bem ße 
wirFlich entfprungen ßnb; ße verraten bem forfchenben Bli<f vielleicht noch 
mehr, wenn ße ßd> verteilen wollen, als wenn ße unbewußt ihre tBigen* 
tümlichfeiten zur Schau tragen. So ftellen ße bemjenigen, ber ihrer Deutung 
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©ewalt antun will, einen fteinernen Wiberftanb entgegen unb minbern bie 
©efak fubjeEtiver ^arftellung, bie fein nod> fo „wabrbeits"»befliffener 23e» 
trauter auskälten Eann, unb bie um fo wabtkeinlicber wirb, je na^er bie 
^inge liegen, bie man ankauen will. Wir ftnb nid>t fo verblenbet ;u glauben, 
baß biefe naßen iDinge ftcb nur unferem Jluge nicßt mit verfcßwommenen unb 
perfpeEtivik verkobenen Konturen jeigen, bie feber nabe ©tanbpunEt nun 
einmal mit ftd> bringt. deshalb wirb es äucß weniger bie genaue ©d>ilberung 
biefer ^Konturen fein, was wir anftreben, als vielmehr bie Sd>ilberung bes 
©efamtetnbrucEs von JZityt, von ©d>atten unb von 5arbe, ber ftd> uns inner» 
halb ber ©efamtbeleudjtung ihrer seitlichen Umgebung barbietet.

Wenn wir uns nun nach allebem fragen, wo wir ben punEt etwa fud;en 
Eönnen, von bem wir ausgeben muffen, Eel>rt bas Tinge gan? von felber jur 
□abrbunbertwenbe, alfo ber Seit um 1800 jurücE. 3u biefer Seit befaß bie 
^auEunft noch ein Elares unb fixeres ©ekmacEsprogramm in bem, was fte 
unter „TlntiEe" verftanb; Eetne Sweifel an ber ^ebeutung unb ber ^eftänbig» 
Eeit biefer Kidxknur beunruhigten bie ©emüter. Was für uns bebeutfam 
wirb, ift ber PunEt, wo biefer ßcßere ^oben verlorengebt unb bas große ©ud>en 
beginnt, bas bie ^auEunft über ein 3abrhunbert lang ruhelos burd? alle hiftori» 
fd>en ^ejirEe ber ^Kunft trieb, liefen PunEt, von bem aus bie große Welle 
eines problematifdvbewegten EünftleriWen ©eiftesftromes unmittelbar bis ;u 
uns herüberßteßt, möchte k in ben fahren fu d;en, in benen nach tiefem Stur? 
Preußens ErftarEung wieber begann.

Tins biefem ErßarEen entwitfelt ftcb bas allgemeine ©dücEfal ber beutken 
Hanbe, unb biefes äußere ©4>i<ffal wirb zugleich» bas innere ©cßicEfal ber beut» 
fd)en ^Kunft. Es führt auf verklungenem Weg burd> ’oöben unb burd? Tiefen, 
auf einem Weg ber ©elmfucbt, beffen Siel ben eblen ©elftem ber Seit wohl 
beutli<h vorfd>webte, beffen Verlauf aber Wechfelfällen, ©türmen unb 
verftänbniffen mannigfacher 2lrt ausgefe^t war.

Wit bem beginn von Preußens neuem ÄrftarEen erwacht bas ©ebnen nach 
einer national gefärbten 23auEunft; bas nationale Element glaubt man im 
©eift ihres mittelalterlichen Hebens am beutlid>ften verEörpert ;u fehen, unb 
fo beginnt bie Tluseinanberfe^ung ;wifd>en Elafftken unb mittelalterlid>en 
^autbealen. £>amit bahnt (ich ein innerer Wiberftreit an, ber aus einer un» 
bewußten VerEörperung ber Setttenbenjen ;um bewußten ©uchen nach einem 
Stil führt.

Wir fetten für biefen entfeheibenben Umbruch in bewußter ©ttltfterung ber 
biftorifcb batierten Äreigniffe bas 3abr 1810 unb bitten von b^r aus aurücE 
auf jene von folgen Problemen noch unbekwerte ElafftjiÜtfcbe Äpoche, bie 
um 1800 in Seutklanb ihren ^öbepunEt hätte.

Swiken I8I0 unb I930 aber glauben wir eine ©lieberung verfolgen ;u 
Eönnen, bie fid> in nahezu gleichmäßigen Wellen bewegt. Spieße Wellen bilben 
jebe i n fieß ein abgekloffenes ^ilb, fte erhalten aber erft ihre Sebeutung, wenn 
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wir nüfyt allein ihre Eigenbewegung ins Tluge faßen, fonbern bie ©efamt» 
bewegung, bie fie als Äette betrachtet barßellen. Einen erften folgen Wellen» 
abfchnitt kann man von 18Io bis etwa 1840 verfolgen, ein ^weiter iir^t ftch 
burd; bie Seit von I84-O bis 1870, ein britter reicht von 1870 bis 1900 unb ber für 
uns legte hebt etwa um I900 an unb geht bis 1930. £>ie nähere Begrünbung 
biefer Etappen behalten wir ber weiteren Betrachtung vor.

Schon im erften Tlugenbliif werben jebem, ber mit ben Gingen biefer Seit 
vertraut ift, Erlernungen ins Bewußtfein treten, bie folche Einteilung beutlich 
überfchneiben. 2)as foll uns nicht beirren. Wir wißen, baß wir ftilißeren, aber 
wir glauben, baß folche Stilifterung, ebenfo wie in ber Tütnft, nötig ift, wenn 
man bie ©runbjüge einer Formung bem iluge einprägfam verbeutlichen will. 

3a, vielleicht liegt in folger Stilifterung mehr als ein barftellerifches Wittel, 
vielleicht weift fie auf ein ©efeg, bas eine für uns nur teilweife unb unbeutlich 
erkennbare Orbnung anbeutet. Su foldjer Tluffaßung ermutigen ©ebankengänge, 
bie in jüngfter Seit von ©elftem ausgingen, bie in bas ©ewebe ber ^Kunft» 
gefehlte befonbers feinfühlenb gebliOEt haben.

paul Äigeti hat in einem Buch, beffen auffallenber Titel „iDer Weg aus 
bem Thaos" leicht über feinen tiefen Ernß täufeßen kann, ben ©ebanken ber 
Wellenbewegung ber Kulturentwitflung, bie bei vielen Denkern unferer Seit 
immer ftärker in ben Vorbergrunb tritt, am Bilbe ber 2ümftentwicklung ;u 
fyßematißeren gewagt. Er ßeßt, baß in ber ^Kunft nicht Tlrchitektur, piaftik 
unb Walerei gleichseitig ;u herrfchen pflegen, fonbern baß es vielmehr für eine 
Entwicklungsftrecke bejeichnenb wirb, welche biefer brei fünfte ihrem Wefen 
nach füßrenb ift. Er fteht bas Prinzip ber ©rbnung unb ©ebunbenßeit als 
Tharakteriftikum bes TlrchitekturBegriffs, bas prinjip ber Freiheit unb Tluf» 
löfung als Tharakteriftikum bes WalereßBegriffes an; bajwifchen legt ßch 
eine Strecke bes ©leichgewichts jwifeßen biefen wiberßrebenben Tenbenjen, bie 
er mit bem plaftißBegriff in Verbinbung bringt. 3n biefem Sinne bilbet ftch 
ihm im gefamten ^Kunßgefchehen eine ^olge von Wellen, beren jebe vom 
„Tlrchitektonifchen" jum „plaßißhen" ;um „Walerifchen" als vorherrfchenbem 
^unßprinßp führt. V7ach ber Serfegung, bie in ber legten Stufe bes „Walerifchen" 
liegt, geht bie Bewegung bann wieber aus bem Wellental bes Übergangs jur 
fefteren ©rbnung ber künftlerifchen Tenbenjen, nämlich jur neuen ^errfeßaft 
bes „Tlrchitektonifchen" über.

Wilhelm pinber kommt aus ganj anberen Überlegungen heraus beim 
Perfolgen bes „Problems ber ©enerationen in ber ^Kunftgefchichte Europas" 
?u ähnlichen Wellenvorftellungen für bie Entwicklung, bie er mit ben „Würfen 
ber natur" in Sufammenhang bringt, bie ßch nur in gewißen Intervallen 
bie ©eburt entfeheibenber ^Künftlergenerationen leiftet. Bei Bemeßung biefer 
Wellen fagt er: „Wan kann bie merkwürbige, uns biologifch faß verbächtig 
bequeme aber offenbar unleugbare Tatfache bes Wenfchenalters als Intervall» 
einheit feßftellen." „Seltfamer (ober fehr natürlicher) Weife fpielt bas, was 
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wir ein Ü7enfd;enalter nennen, eine geheimnisvolle Kolle, h<tlb ober gana 
gemeßen." Äs ftnb alfo 7Cbfd>mtte von 30 “Ju^ren, bie nach feiner Vorftellung 
in engerem &inne aufammengehören.

betrachten wir aus biefen ©ebanFengängen heraus unfere aus anberen 
©rünben entfprungene Einteilung, fo fleht man, baß auch fte ftch in Wellen 
von 30 Rubren bewegt unb es würbe ftch etwa ergeben, baß eine auffteigenbe 
Wellenlinie von 1780 über 1810 nach 1840 ben ^urulter ber Vorßerrfchaft 
bes 2lrd>iteFtonifchen trägt, bas ftch in ben Flafftfcßen ^enbenjen ber Seit aus» 
fpricht. £>em fteßt eine abftetgenbe Wellenlinie von 1840 über 1870 nach 1900 
gegenüber, bie ben (tyarafter ber Vorßerrfchaft bes tFlalertfcßen beft^t, was 
in ben eEleFtifch aerrinnenben ^enbenaen ber Seit aum TlusbrucF Fommt. £>ie 
Wenbung von ber einen aur anberen Kicßtung, alfo ber ^»ergübergang ber 
Welle, vollaieht ftch allmählich von 1810 über I84-O bis 1870. 3m Sinne Äigeti’s 
gefprochen würbe bas „plaftifcße" Wefen biefes Übergangs im ©ipfelpunFt bes 
Wellenauges au fucßen fein, wo es ftch i« ber Vorherrfchaft ausfpricht, wel^e 
bie Xenaißance erringt. Vom Wellental bes Wahres IßOO führt bann eine neu 
auffteigenbe, vorwtegenb architeFtontfch orientierte Wellenlinie über 1930 nach 
einem Wellengipfel, ber uns noch m 5)unFel gehüllt ift.

Äs barf niä^t mißverftanben werben, als ob biefe Syßemattßerung einer in 
ihren allgemeinen ©runbaügen beutlich erFennbaren Wellenlinie ber Fünft» 
lertfcßen Bewegung ber Urfprung unferer nacßfolgenben 23etracßtungsweife 
wäre. Wir werben feßen, bah bas Schema i^rer Einteilung aus anberen einael» 
gefchi<i>tlich bebingten ©rünben entfpringt. Tiber es wirb ftch gana von felber 
ergeben, baß man bei ber unvermeibltcßen mehr ober minber aerfließenben 
5)arftellung ab unb an bie ^eftätigung ober Y7i(ßt»23eftättgung einer folgen 
allgemeinen StruFtur ber Äntwicflung Fontrolliert, bie unbeachtet a» laßen 
heute nicht mehr möglich ift.

Wenn man mit »Segel einig ift, ber fagt: „iDen ©lauben unb ©ebanFen muß 
man aur ©efchichte bringen, baß bie Welt bes Wollens nicht bem Sufall anheim» 
gegeben ift", fo ift es allerbtngs nicht mehr von entfcheibenber 23ebeutung, wo 
man in bem <$luß eines ftnnvoll ftch abrollenben ©efchehens feine Äinfcßnitte 
macht. 33et ben Winbungen bes Stromes, bie man verfolgt, ift ber Jufammen» 
h<mg, in bem fte unteretnanber fteßen, weit mächtiger, als bie ©lieberung, bie 
fte hervorrufen.

liefen inneren Sufammenßang a« erfaßen, ift aber bas ßauptfäcßlicße Siel 
biefer £>arftellung. 3?as Siel gewinnt feine ^ebeutung baburch, baß biefer 3u» 
fammenhang auf ben erften 23lt<f ftarF in <Srage au ftehen fcheint. 3um erftenmal 
in ber Äntwicflung beutfcßer 23auFunft fehlen jene ßhmiegfamen Übergänge, 
bie es fchwer machen, au entfcßetben, wo eine Fünftlerifche Tlusbrwfsform in bie 
anbere übergeht. Sweimal wirb ber 23eftanb organtfcher Überlieferung burd? 
von außen Fommenbe ©ewalten jäh unterbrochen. Ätnmal, als bie mit großer 
Wucht heretnbrechenbe Welle Fimfthiftorifcher ÄrFenntnis burch ben Keid;tum 
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an geprägten formen, bie fie plötzlich in bie Vorftellungswelt bet Seit goß, 
bie beßnnung auf bas allein fruchtbare fülle Wachfen unb Weben bes bau* 
liehen ©eftaltens völlig ;u verfchütten brohte. Unb einmal, als bie mit nicht 
geringerer Wucht hereinbre^enbe Welle technifcßer ErEenntnis burd> ben Äeich* 
tum an ungeprägten formen, bie fie plötzlich vor ber Vorftellungswelt ber 
Seit auftauchen ließ, ben Sinn für ftilles Wachfen unb Weben noch mehr 
gefährbete.

£)iefe völlig entgegengefe^ten Strömungen ergießen ßch mächtig unb ver* 
wirrenb in ben £luß bes ©efchehens, ben bie 3ahre umfpannen, bie wir ver* 
folgen wollen. Sie ßnb fo ftarF, baß ße bei benen, bie ße ßhaffenb erlebt hüben, 
vielfach ben Einbruch erzeugten, als ob in ber bauEunft nicht von weiterem 
Entwicfeln, fonbern nur von Umwälzung unb neuem beginn bie Kebe fein 
Eönnte. Unb bod> wirb man beim ruhigen betrachten wohl heute fchon ben 
EinbrucE gewinnen, baß bas, was wie ein Serreißen wirFte, nichts anberes war, 
wie bas Verarbeiten ber großen Kräfte, bie im ©efamtleben biefer Seitfpanne 
auftauchten, unb bie nur in fd>mer;vollem Kingen in bas befonbere Äeben ber 
bauEunft ein gefügt unb in ihren blutFreislauf aufgenommen werben Eonnten.

2lus folger ErFenntnis erwac^fen nicht nur Klärungen, fonbern zugleich 
^orberungen. Tfuch wo ße nicht lehrhaft ausgefprochen ßnb, wirb man ße beim 
Smrchwanbern biefer 3ahre fpüren.

Sie führen jur Hoffnung auf eine Seit, wo bie bauEunft wieber vor große 
Aufgaben bes Staates geftellt wirb, benn fo mannigfaltig unb in ihrer 2lrt 
wichtig auch bie baulichen ^orberungen waren, bie bas 20.3aßrhunbert bisher 
auf allen nur erbenElichen ©ebieten bes praEtifchen hebens erhoben h*t/ öas 
leiste Wort vermag bie bauEunft hoch erft ju fprechen, wenn ße in ben monu» 
mentalen Aufgaben bes öffentlichen hebens Sinn unb 2lrt eines VolEes ver* 
beutlichen Eann.
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3 m Jahre 1810 würbe Äarl &d)intcl in bie new errichtete
Berliner „Baubeputation" berufen. Von ba an bis a« feiner Umnachtung 

im ^a^re I8£0 (er ftarb 18^1), ift er in fchnellem Tlufftieg, ber im „©berlanbes» 
baubirektor" bie höchfte amtliche Stufe erreicht, nid^t nur maßgebenb für bie 
XüntnncHung ber Tlrchitektur im nörbltchen 5)eutfchlanb geworben, fonbern er 
würbe nach langer Seit eine Ärfcheinung ber beutfchen Baukunft, bie inter» 
nationale Bebeutung errang. Hue beibem geht hervor, baß er nicht au ben 
Zünftlern gehört, bie im ©egenfa^ ;u ihrer Seit groß werben, fonbern au benen, 
bie ben Tlblauf einer iBntwicElung verkörpern. Schinkel ift in gana feltenem 
JUaße eine Hrt Symbol für bas bauliche Äeben eines Ulenfchenalters.

211s I8OO Schinkels bewunberter Mehrer, ber junge hoffnungsreiche ^riebrich 
®illy ftarb, übernahm ber Schüler bie iErbfchaft feiner gerabe aufblühenben 
Praxis. So erfcheint Schinkels (Tätigkeit rein äußerlich wie bie ^ortfenung ber 
vorangehenben Bewegung, als beren ^Krone man fein glänaenbes Schaffen au 
betrachten pflegt. £>as ift bas Bilb ber äußeren Sufammenhänge; blickt man 
aber tiefer in bie inneren Sufammenhänge, fo fleht es anbers aus. Sie Voll» 
enbung ber hwterlaffenen Tlufträge £riebrich ©tllys kann man auch auffaffen 
als bie Vollenbung einer in ftch abgefchloffenen Epoche. 2lls biefe Arbeit erlebigt 
war, verftegt bie Bautätigkeit unter bem £)rucf ber politifchen Verhältniffe 
mehr unb mehr; es kommt ein fühlbarer Äinfchnitt, ber erft überwunben wirb, 
als ber ©eift ber nationalen Erhebung aus einem Volk bebrückter Sehnfucht 
ein Volk auffteigenber Hoffnung au machen anfängt. 3lls Schinkel feine öffentliche 
Tätigkeit beginnt, treten bie Umgeftaltungen in ben geiftigen unb foaiologifchen 
£enbenaen ber Seit langfam in bie Ärfcheinung, unb ber Baukunft eröffnen 

neue Äebensverhältniffe, in benen er ftch awechtaußnben h<tt. £>ie 3lrt, 
wie er es tut, kann man ebenfogut als einen Anfang, wie als eine ^ortfeRung 
betrachten. XEs ift ber Einfang einer freieren Tlrchitekturgeßnnung, ber Anfang 
einer Tlufläfung bes ßreng gebunbenen ©elftes ber vorangehenben ^Epoche unb 
ber Übergang au einer malerifcheren 5orm ber ^Kunftauffaffung.

ift ja bas ^Eigentümliche großer fchöpferifd?er ©eftalten, baß ße im Voll» 
enben a«gletch auflöfen, unb je nachbem, ob man fte mehr im Sufammenhang 
mit bem Vorangehenben ober mehr im Sufammenhang mit bem ^olgenben 
betrachtet, wirb bas VoIIenben ober bas Tluflöfen ftärker im Vorbergrunb bes 
Bilbes ftehen. Was uns berührt, ift vor allem Schinkels XEtnßuß auf bas 
^olgenbe, beffen Verlauf wir fchilbern wollen. Unter biefer Blickrichtung 
gewährt er bas Schaufpiel, wie eine neue Utacht, bie Romantik, ftch ber silafftk 
au bemächtigen fucht, ein Schaufpiel, bas im ©efamtbilb ber Seit höchft

2 6d>umaci>er, Strömungen 
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beunruhigenb wirEt, bas bei aber ben Stempel einer ©rö^e trägt, bie noch 
niä>t erEennen läßt, baü biefer ^Kampf aur Eünftlerifchen 2lnar$ie führt, bie erft 
vom 20. Oabrljunbert langfam überwunben wirb.

Wenn wir uns Harmanen wollen, in welcher Weife ScbinEel einen Tlbfdmitt 
ber beutfcben 2lrd>iteftur abf^lie^t, unb wie ftcb beffen Ärbe in feinem Schaffen 
veränbert, muffen wir uns Pur; vergegenwärtigen, worin auf bauEünftlerifcbem 
©ebiete bas Äigentümltcbe liegt, bas feinem Tluftreten voranging.

i. 30er ^uftanö um isoo
^ietiu bie 2lbbtI8ungen I bis Io

©te 2^unftgef4>i4>te pflegt im SarocE unb feiner grajiöfen Tluflöfung, bem 
XoEoEo bie legte in ftcb abgefcbloffene felbftänbige T^unftepoche a« feben. 5olgt 
man bem, fo überftebt man in ber beutfcben ^auEunft eine jwar befebeibene 
aber wertvolle Stufe, bie noch Öen (£b<^frer einer vollen inneren Selbftänbig= 
Eeit trägt. Slbnlid? wie nach ber SpätgotiE bie ©egenbewegung, bie wir „Xe- 
naiffance" — alfo Wiebergeburt ber natürlichen ^Kunft — nennen, wecEte bie 
verwanbte Äntwitflung ?u fpielenbem Überfcbwang, mit ber bie barocEe Epoche 
ausElingt, eine aweite „Xenaiffance", bas eine Wiebergeburt bes natur» 
lieben ©efübls.: ein Streben nach XücEEehr aur „Vfatur". ©er begriff „natur" 
bat in ber ^auEunft eine eigentümliche Tlusbeutung erfahren: bie 2lntiEe gilt 
als naturform ber Xunft. Sie ift eine 2lrt geiftiger natur, an bie ftch Öie 
abftraEte Welt ber ^auEunft nun einmal allein ?u galten vermag. 3n ihr 
febeinen bie Elemente, mit benen man bauenb febafft, am Elarften hervor» 
autreten, bas XücEgreifen auf biefe ^orm bes 2lusbru<fs wirb besbalb mit 
einer XücEEelw aw natur ibentiftaiert. So erleben wir benn eine aweite, in 
©eutfdüanb etwa 174-0 beginnenbe, ber „Xenatffance" entfprechenbe Elafftfcbe 
Welle, bie ftcb weit fdj>neller als bie erfte bureb bie vergebenen Phäfen einer 
„frühen", „hoben" unb „fpäten" Epoche bmburcbentwicEelt unb ihren ^öbe« 
punEt etwa um 1800 erlebt.

Äs entftanb vor allem im norben ©eutfcblanbs eine SauEunft, bie ihr Wefen 
gana felbftänbig ausprägt, unb bie fpäter in ihrem tiefüen ©runbe auch vom 
„Ämpire" unabhängig bleibt. Sie ruht in ftcb felber. Sie ift auch nicht etwa 
als Eünftlicbe 5rud)t ber literarifeben 2lntiEe»^ewegung biefer Äpocbe a» be» 
trachten, fonbern im ©egenfag zur balb Eommenben Seit wirb fte noch aus 
Kräften gefpeift, bie aus ihr felbft unb bem innerften Wefen ihres Schaffens 
hervorgeben, ©iefe Periobe eines neuen TUafftatsmus würbe wohl befruchtet 
von ber geiftigen Bewegung, bie WincEelmann bureb bie lobernbe Segeifterung 
feiner Schriften entfachte, aber es wäre falfcb a« glauben, ba$ fte aus biefem 
literarifeben Ätnfluü geboren wäre. 2lbgefeben von Saebfen b^t WincEelmann 
aunäcbft nur wenig Äinfluü auf gerabe bie TlrcbiteEtur gehabt. ©lü<flicber» 
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weife —, benn JUalerei unb plaftiF, in benen es anbers war, zeigen, baß biefer 
XEinßuß gefährlich werben Fonnte.

lUan fagt mit Recht, baß eine Runft um fo ftärFer ift, je mehr fie bie geiftigen 
Regungen einer Seit zu fpiegeln verfteht, wenn aber bie geiftigen Wellen einer 
Seit aus ber literarifchen beßanblung ber Runft felbft hervorgehen, wie bas 
bei Wimfelmann zum erftenmal unb in feltener StärFe ber $all war, verfchiebt 
ßch biefe Wahrheit in eigentümlicher Weife. &ie ©efahr entfielt, baß mä>t 
ber ©eiß in feiner unmittelbaren ^orm bas befruchtenbe ift, fonbern jene 
Prägung, bie er fchon einmal in ber Runft erhalten hat, ein zweites tBal 
befruchten will. Sarin aber liegt ber Reim zu einer 2lrt Fünftlerifcher Anzucht: 
wir begegnen zum erftenmal ber ©efahr, bie bie ^unftge^i^te für bie weitere 
^Entwicklung bebeutet, eben ber ©efahr, ber fie balb barauf burch faft ein 3ahr» 
hunbert hinburch erliegt.

j£s ift ein großer Unterfchieb, ob bas betrachten ber RrchiteFtur, ober ob bas 
Schaffen ber RrcbiteFtur unter einem Einfluß fteßt, wie er von Winckelmann 
ausgeht. JUerFwürbigerweife beutet ©oethe in ber Rbhanblung, bie er WincFeb 
mann wibmet, auf biefen Swiefpalt, wenn er fagt: „Von allem Äittetarifcben 
------ Zu ben bilbenben Rünften überzugehen, ift fchwer, ja faft unmöglich: benn 
es liegt eine ungeheure Rluft bazwifchen." praFtifch hat gerabe er biefe ÄrFenntnis 
nicht ausgewertet, beruht bie ^rembheit, mit ber uns ©oethe nach heutigen 
begriffen in bie bilbenbe Runft feiner Seit einzugreifen fcheint, ni^>t ganz 
wefentlich barauf, baß er bies „Unmögliche" tro^bem z« tun verfucßt?

^ie maßgebenben RrchiteFten biefer Seit waren noch bavor bewahrt. Sie hatten 
fchon vor Wincfelmann „Simplizität unb gute Verhältniffe" auf ihr banner 
getrieben. blonbel hat biefe Parole gegeben. 3a, es ift feltfam, baß bas Wort 
von ber „eblen ^Einfachheit ber ©riechen" erFlungen ift ein 3ahr ehe 1754- 
WincFelmanns „Über bie Nachahmung ber griechifchen WerFe in ber Walerei 
unb bilbhauerFunft" erfchien, unb zwar aus bem Wunbe ^riebrichs bes ©roßen. 
&as läßt aufmerFen. War bas nur ein rhetorifcher Sufall? Wein, burchaus nicht. 
Är fprach es, als er feinem oft von ihm vergewaltigten Rnobelsborff eine ©e» 
bächtnisfcbrift wibmete, unb es war richtig angewanbt, wenn man es auf biefen 
Rünftler bezog. &enn fein wahrftes Wefen tritt nicht in feinen RoFoFo»Räumen 
ober bem Wittebpavillon von Sansfouci, fonbern im großartigen berliner 
©pernhaus hervor, bas er fchon 1743 mit jener eblen Flafftziftifchen Surück» 
haitun g erbaute, bie antiFifche formen nur bazu benu^t, um bie wohlabgewogenen 
Verhältniffe eines bauwerFs zu unterftreichen. Wenn wir von einem 
„VorFlafftzismus" fprechen, ber fchon in bie Seit ^riebrich bes ©roßen herein» 
reicht, fo berechtigt biefer bau weit mehr bazu, als bie WerFe bes „Flafftziftifchen" 
©ontarb, in beren freieren Waffen ber bewegte ©eift bes barock noch weit 
ftärFer nachwirFt. ©anz weicht er erft größerer Wucßt unb Strenge unter bem 
Nachfolger bes großen <§riebrich, mit helfen Regierungsantritt jene immer noch 
nicht ganz gewürbigte ^Epoche ber beutfchen bauFunft beginnt, in ber ein Flafßfcher

2*
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Tlusbrucf jur ganz natürlichen, frei gebrauchten Sprach« wirb. Wan Eann fte 
„^ochElafftjtsmus" nennen, benn nicht erft in ScbinEel erreicht fte ihre volle 
Prägung, er zeigt vielmehr erft bie fpäte Eunftgefcbicbtlicb beeinflußte Jorm.

^riebrich Wilhelm II. beruft um 1787/88 faft gleichseitig ^riebrich von Ärb* 
mannsborff aus 2)effau, (Earl ©ottharb Hanghans aus 23reslau unb 2>avtb 
Oilly aus Stettin nach feiner Keflbenz. Kuch ber 25ilbhauer ©ottfrieb Schabotv, 
ohne beffen piaftif man ftd> bie nun Eommenbe KrcßiteEtur nicht vorftellen Eann, 
wirb aus Kom herbeigezogen. 2)er König beEannte ftch bamit zu einer @e* 
fehmaefs- unb Hebensauffaffung, bie fein ©beim Prins Heinrich im ©egenfatj 
jum großen ^riebrid) fchon vorher in ber Stille gepflegt h<ttte, benn alle biefe 
Künftler hulbigten anttEifchem ©elfte.

Von ihnen ftanb Ärbmannsborff (I736—I8OO) weitaus am meiften unter 
Eunfthiftorifchem ©tnßuß; ihm war bas „Maison carree“ in Himes jum ent* 
fcheibenben Erlebnis geworben. Äs ift charaEteriftifch, baß er trotz feiner hohen 

©aben unb feiner verfeinerten PerfönlichEeit für bas eigentliche bauliche Wefen 
ber Seit wett weniger bebeutfam wirb, als (E. ®. Hangb<xns (1732—1808) unb 
£>avib ®illy (17^8—1808), bie für ihre „antiEifche" ©eßnnung einen KusbrucE 
fanben, bei bem bie Kunftwiffenfd;aft nur eine fehr geringe Kolle fpielt.

Selbft wenn Hangb<ws ftch bie Propyläen von Ktben jum Vorbilb nimmt, 
fchafft er ein fo gänzlich anberes unb völlig felbftänbiges WerE, wie bas 23ran* 
benburger cEor. Siefe meifter benEen gar nicht ernftlid) baran, grieebifd? fein z« 
wollen, ^ür fte bilben bie auf bie KntiEe jurücEgebenben ^ormvorßellungen bas 
felbßverßänbliche ©erüft ihrer KrcbiteEturfpracbe unb jener Kuf nach „Hatur", 
ber bie Seit burebwebt, bebeutet für fte nicht etwa erft bas Äntbecfen biefer 
formen, fonbern nur ihre Eeufchere Tlnwenbung.

innerhalb biefer anttEifchen Vorftellungswelt, bie Eein meifter jener Seit als 
^intergrunb feines ^enEens abftreifen Eann, entwickelt ftd> ein ©efühl für bas, 
was man am liebften mit „SachlichEeit" bezeichnen würbe, wenn bies Wort 
nicht neuerbings fo traurig mißbraucht wäre. 2?ie ©ruppierung ber maße unb 
ihr Umriß—, bie WirEung ber mauerfläcbe —,bas Verhältnis von mauer zu Hoch, 
von ornamentalem Sd>attengeEräufel unb ruhiger Wanb —, bas proßl in 
feiner Kolle als aufteilenbes ober jufammenhaltenbes Sanb —, bas ftnb bie 
WirEungselemente, bie für ben KünftlerEreis im Vorbergrunbe flehen, ber ftch 
in Berlin um Hangbans unb um Savib ©illy fammelt, unb ber von hier weiter* 
wirEt. männer wie Heinrich ®entz (I766-I81I), Hubwig (Eatel (I776-I8I9), 
6ans (Ebriftian ®enelli (1763—1823), Becherer (I7I-6—1823), Peter dofef 
Krahe (1758—18^0), treten in ihm hervor unb fcblteßlicb fammelt ftch vielleicht 
bas ganze ^luibum, bas von ihnen ausgeht, in bem Eunftbegnabeten ^riebricb 
®illy (1772—1800), bem Soßn von £>avib, um beffen ®eftalt ein früher £ob 
eine uns noch beute leucbtenbe Kureole gewoben bat.

Tille biefe meifter h^ben in ihren bauten bie antiEe Säule, vor allem ihre 
einfaeßfte, borifterenbe ^orm, verwanbt, wenn ße nach feftlicber Betonung 
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ßrebten, aber tl>r Wertvollftes haben ße vielleicht in jenen bauten geleiftet, in 
benen bie Säule gar feine Kolle mehr fpielt: bem Kie^fchen ^aw in potsbam 
(Langhans), bem Tlmtshaus in Steinhöfel, bem Kathaus in Xanbsberg unb 
bem Schlößchen in pare^ (Savib ©illy), ber alten berliner 23örfe (33ed>erer), 
ber ^ollanbfchen Villa in 23raunfd;weig (Krahe), ben (Theatern in Pofen unb 
Königsberg (^riebrid) ©illy). iDas ßnb einige wenige aus einer unenblichen 
5ülle von bauten, bie uns heute mit einem guten, ehrlichen, würbevollen ©eßcht 
anblicfen, bas uns Feineswegs griechtßh, fonbern rein beutfch erfcheint. — Ätne 
in ihrer leichten ÜberfehbarFeit fchöne Probe barauf gibt uns Weimar. iDer 
Harne ^riebrich ©en^ verbinbet ftch für ben Funftgeßhichtlid? Äingeßellten 
mit ben eblen Flafßßhen 3nnenräumen bes Schloßes; ber bem Schaffen Habe» 
ftehenbe beginnt erft biefen Hamen richtig einjufchä^en, wenn ihm Har wirb 
(was ihm fein TSaebeFer verrät), baß bas herrliche Keithaus an ber 3lm unb 
bas Sd>ü$enhaus im Webicht, biefe bauten, bie gar feine „Xrchiteftur" feigen, 
ebenfalls von ©enQ ftnb. Wir fühlen gan? mit biefem Künftler, ber einer ber 
beßen Repräsentanten biefer Epoche ift, wenn er ßch gelegentlich ber fertig*  
ftellung feiner berliner „Wün^e" leibenfd>aftli<h gegen bie übliche Sttlßhnüßelei 
wehrt unb betont: „baß ich mir bei ber Komponierung Weber ein römißhes, noch 
ein grtechifdjes, noch ein ägypttfd>es 3beal gebadjt habe: fonbern, baß, nachbem 
ich meinen ©eift von ber 23eftimmung bes ©ebäubes lebhaft burd>brungen hatte, 
id> eine ^affabe entworfen, bie bem ©anjen nid>t bloß angemeßen, fonbern aus 
ihm notwenbig hergeleitet war unb nicht wohl anbers ausfallen Fonnte1)".

*) Dgl. „berliner Äaumetflev vom 2tusgang fee» adttjebnten ^a^v^unbett".
"Verlag Wasmuth, Serien.

tDiefe fachliche ©eftnnung, bie bas TlntiFißhe faft reftlos in proportionswerte 
umgefegt hat, tritt uns in ber berliner Schule an ber Wenbe bes Hahrhunberts 
befonbers ausgeprägt entgegen, aber biefe Fünftlerißhe ©eftnnung bleibt nicht etwa 
auf biefen loFalgebunbenen Kreis beßbränFt. nicht nur wirft fte nach ©ftpreußen 
unb Schießen, nach Weimar (©en^) unb nach ^raunßbweig (Krahe) weiter, 
fonbern fte ßnbet t£d>o unb parallelerfcheinung auch im Süben ^eutfd;lanbs.

Tim ßärFften tritt hier wohl bie ©eftalt bes Karlsruher ^riebrich Wein*  
brenner (1766—1826) hervor, in beßen Schaßen ein &tw£ unmittelbaren 
Einflußes ber berliner Weißer, in beren Kreis er lernenb, ßhaßenb unb ^reunb- 
ßhaft ßhließenb bas 3aßr 1791 verbrachte, weiterwirft. Tiber er entwickelt ftch 

einer Ärßheinung von fo ausgefprochener Eigenart, baß man ifyn niä>t ein fad) 
ben anberen Rrä>iteften biefer Epoche fyiniuiatden fann, fonbern baß er bas 23tlb 
ber Seit, bas im Horben in einer größeren ©ruppe von Künftlern befteht, von 
Süben her mit feiner einen perfon erft wirtlich ;u einem (Sanken vervollftänbigt.

SMefe gewichtige Stellung nimmt er nicht eigentlich burch bie Fünftlerißhe 
Sprache ein, bie ßch in feinen bauten äußert, unb boch barf man ße nicht unter» 
ßhätjen. Sie ift etwas wuchtiger unb berber, als bie bes Savib ©illy, aber ihr 
boch im allgemeinen red>t verwanbt: in WerFen wie beifpielsweife bem Äeipßger 
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„Tüten Theater", bas vom Karlsruher Meifter gefchaffen ift, Fönnte man bie 
beiben Künftler faft verwechfeln. Tluch Weinbrenner bebient ßd; ber Säule, wenn 
es fid> um monumentale Betonung Ijanbelt: fein XEttlinger Tor, fein Kathaus 
fein marEgräflichespalais in Karlsruhe gipfeln in einer TlrchiteEtur von fernerem 
borifchen ©epräge, bas ifym befonbers jugefagt au b<d>en fcheint aber in ber 
Jkvangelifchen Kirche in Karlsruhe ober bem Kurhaus in Baben-Baben ge» 
winnt er gelegentlid) auch ber Porinthifchen Säulenftellung feine Keiae ab. 
^anbelt es fid) jeboch m$>t um Monumentalbauten, fonbern um Bürgerhäufer 
unb Hu^bauten, bann weiß er irrten mit einfachen Mitteln ein charaktervolles 
©epräge a» geben, bas Feiner hiftorifchen formen für feine WirEung bebarf. 3n 
biefer anfpruchslofen Tlrt, bie nicht nur aus ber Vlot ber Seit, fonbern aus ber eblen 
Selbftbefchränhmg eines lauteren Wefens hervorging, h<tt w neben ben großen 
Aufgaben, bie ihm auteil würben, unzählige Eleine mit gleicher £iebe gefchaffen.

£>as alles ift lange vollftänbig verkannt worben. Hoch 1875 Eonnte Tllfreb 
Woltmanns („Babifche Biographien") von Weinbrenner fchreiben: „&er 
architeFtonifche Th^^Eter feiner WerEe ift berjenige ber äußerften Trockenheit, 
Dürftigkeit, TharaFterlofigEeit unb Eünftlerifcher Ompotena." Unb bas einzige 
was er ihm nicht abfprechen Eonnte war: „i£r verftanb ©runbriffe gefchicEt 
au aeichnen unb au entwickeln, freilich nur auf bem papier." iDamit wirb eine 
Seite von Weinbrenners Schaffen berührt, bie in ber Tat vom ärgften KritiEer 
nidpt gut überfehen werben Eann: aus ben fchwierigften Bauplänen weif er 
reijvolle ©runbrißgebilbe h^rausjuholen. 3n Wahrheit aber ftnb es nicht 
papierne ©runbriffe, fonbern h<rß plaftifcße Xaumgeßaltungen. Unb bamit 
kommen wir erß auf ben Sentralpunkt feines künftlerifdpen Wefens. Sie gleiche 
raumgeftaltenbe Kraft, bie Weinbrenner in ben folgen feiner □nnenräume 
bewahrt, burchbringt fein ganzes Schaffen: fein eigentliches Siel ift nicht bie 
Wirkung bes einzelnen Bauwerks, fonbern bie Wirkung bes Stabtraumes, in 
bem bas Bauwerk ein Teil ift. Mit kaum begreiflicher Eünftlerifcher Energie 
erawingt er es, baß bie ganje Mittelachfe ber Stabt Karlsruhe a«m einheitlichen 
©ebilbe ftnnvoll ineinanbergreifenber Käume wirb, erawingt es, tro^bem biefe 
Käume nicht etwa burch fchematifche Bauten, fonbern burch bie verfchieben» 
artigften inbivibuellen Organismen — Xathaus, Kirche, Mufeum ufw., ein» 
gefaxt werben. Die organifatorifche Seite an biefer ftabtebaulichen Äeiftung 
ift faft noch bemerEenswerter als bie Eünftlerifche. Um ;u feinem Siel au Eommen, 
erhübet Weinbrenner als erfter bas ganae Syftem inbireEter Willensüber» 
tragung, mit bem ein Hahrhunbert fpäter bie in bitterfte Hot geratenen ©ro^» 
ftäbte verfugen, wieber einigermaßen a» fruchtbarem ©eftalten a« Eommen. 
&ie Stabtanlage als Eünftlerifd;e Einheit ift babei fein Siel1). Um es a» er» 
reichen, beginnt er mit einer Orbnung ber Woh^bautätigEeit in brei Sonen; 
für alle Sonen werben Mobelltypen aufgeftellt, beim Übergang verriebener

*) X>sl. "VaUenatre, ^riebri4> Wetnbrenner. Verlaß Ulüller, ’&atlstu^e.
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©ebäubehöhen werben „an^tAnbigc ©iebel" verlangt. Um gute Xöfungen unb 
folibe Tlusführung ?u erreichen, werben „Saugnaben" ausgelobt.

Tiber es bleibt nid^t bei bem, was wir heute „Saupßege" nennen. Wichtiger noß> 
ßnb bie Tlnfä^e einer ßäbtifchen SobenpolitiF, bie für promenaben um bie 
Stabt, für TSanalprojeFte unb für bie rechtzeitige Tlnlage von ©artenftäbten jur 
würbigen Unterbringung ber ärmeren SevölFerung ;u forgen fließt. Wir glauben 
vor heutigen Problemen zu fielen, wenn wir Weinbrenner über bie Tlnlage feines 
„Äubwigsborf" berichten hören, benn was er vorßhlägt, um ben Sau nacß ein» 
heitlichem plan burchjufeijen, iß nichts anberes als bas, was wir beute eine „Um» 
legung" nennen. 2$urj, er beginnt, bie einfeitige unb leidet burchführbare £orm 
bes abfolutiftißhen Stäbtebaues in bie vielgeßaltige unb ßhwer burchführbare 
5orm bes bemoFratifchen Stäbtebaues umjulenFen. (tin ungeheures Seginnen.

Wir ßnb hier auf einige Äin?elheiten eingegangen, weil ße zum erftenmal 
in einen Sereiß praFtifcher Fünftlerißher Arbeit blicfen laßen, von beßen Ver» 
naßläfßgung ober pßege bas bauliche SchicFfal bes nachfolgenben 3ahr» 
bunberts im höchßen tUaße abhängig geworben ift. Wir (eben, wie hier an 
ber Schwelle einer neuen Epoche ein Seifpiel aufgeßellt wirb, an bem man ;u 
fehen vermag, wo ein neuer TlufgabenFreis ber neuen Seit ;u fußen ift, unb 
augleiß ber Seweis erbracht wirb, baß man bewältigen Fann. Äs berührt 
faß tragifß, baß biefes Seifpiel für bie einheitliche Ärfaßung einer übergeorb» 
neten Sauaufgabe junäßß nur zu ber ^eftftellung führte, baß es „Feine für 
bas Tluge wohltuenbe Tlbweßflung ber 5orm" bietet (Haglers „Zünftler» 
lepiFon"), unb baß ßatt feiner Würbigung „Stil"»5ragen faß bie ganze Tluf» 
merFfamFeit ber Fünftlerifß 3nterefßerten in Tlnfpruß nahmen. Weil ßcf> in 
Weinbrenner noch einmal ber ftäbtebauliße ©eift, ber bem Sarocf feine ©räße 
gab, in zeitgemäßer Umwanblung bißt vor Jtorfßluß verFörpert, fehen wir 
in ihm bie notwenbige Ärgänzung bes Silbes jener Flafßßßifchen Äpoße, bie 
in ben Serliner Uleißern ber □ahrhwibertwenbe ihren UlittelpunFt ßnbet. 
Är zeigt einen Weg, ber aus bem Fünßlerißhen Xeiß, bas jene aufgebaut 
haben, zu neuen Tlufgaben weiterführt.

ii. Sie neuen ^egunöcn
^teeju feie SlbBtlbunsen II bis 23

A. Die fcaulitfje dBin^elaufßabe
1. Berlin. Wenn wir nunmehr ;u ber 5rage jurücFFehren, wie ßch SchinFel 

(1781—I8£I) aus bem Silb bes ihm Vorangehenben loshebt, fo muß man aunädßt 
einmal feßftellen, baß es nicht ber Weg ift, ben Weinbrenners WirFen weift, 
auf bem er bem ^Kreis, ben er vorfanb, entfehreitet. Äs gehört, wie wir fehen 
werben, ;u ben charaFteriftißhen Sügen feines Wefens unb ?u ben für bie SuFunft 
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bebeutfamen WirFungen feiner Perfon, baß er biefen Weg mä>t Fennt. Wir haben 
bereits ausgefüh«, baß bie Nicßtung, in ber er weitergeht, von ^riebrid; ©illy 
beftimmt wirb, beffen letchtbefchwingte ©eftalt ben ftärFften ©egenfa^ ;u Wein
brenners fchwerfälliger Ärbgebunbenheit barßellt. V7i4>t bie Sorge um bie fo^io- 
logifcßen jufammenhänge einer Stabt, bie forglofe Begeiferung eines pljantafe- 
vollen SenFmalsentwurfs fielet am <Eor, aus bem SchinFel weiterwanbert.

Wilhelm VTiemeyer hat mit feinem ©efühl bargelegt, wie in Biebrich ©Ulys 
©eftalt „bie norbifcße Nenaißance bes 18. 3al?r|>unberts ihren ftärFften unb 
eigentümlichen TlusbrucF finbet1)." Sie wirb geFennjeichnet burch bie merF- 
würbige Verbinbung zweier gan; vergebener ©eiftesftrömungen: bem archi- 
teFtonifchen Nationalismus, ber aus ber reinen Sacf>lfcf>Feit ber preußifchen 
Nolonifationsarbeit bes 18.3ahvh»nberts ^ervorge^enb ju einer fchlicht- 
bürgerlichen, norbbeutfch-proteftantifchen Tlusbrutfsweife führt, unb bem geifti- 
gen Realismus, ber burch bie Begeiferung für bie TlntiFe bwä) bie ganje 
5eitepod>e geht. 3n ^riebrich ©iUys Tlrbeiten vollenbet ftd> biefe Verbinbung 
ju einer reftlofen Einheit unb fo Fann man in ihm ben eigentlichen 2lbfd>luß 
jener reifen Flafffftißhen NusbrucFsweife fehen, bie aus ben frühFlafftfft ifeben 
Negungen ber friberijianifd^en Seit ein Menfd;enalter hinburch erblüht. Tiber 
in einem feiner WerFe ftößt ^riebrid) ©illy bereits aus biefer Sphäre bes 
Flafftfch burchtränFten Nationalismus heraus, es ift bas WerF, helfen ungeheure 
WirFung ben jungen Maler ^riebrich SchinFel jum TlrchiteFten mad;te: ber 
Entwurf für ein SenFmal Biebrichs bes ©roßen, eine Ormung mächtiger 
Mattermaffen, aus benen ftch ein griednfeher Eempel wie ein hoher Tlltar 
erhebt. V7id;t nur ber Fülme Schwung, auch ber innere ©eif biefes Entwurfes 
fprengt bas Wefen ber vorangehenben Epoche: wir fehen, wie NrchiteFtur 3«m 
Fünftlerifcben SelbfjwecE wirb. Sies WerF ift wohl bas Binbeglieb 
Sd>inFel unb ^riebrich ©illy, aber nicht bas Binbeglieb ;wifd;en SchinFel 
unb ber Epoche, ber fein Schöpfer mit ihm entwächft. Was im Sinne ber t£nt- 
wicFlung gefehen in SdjinFels OtigFeit bem Vorangehenben gegenüber anbers
artig ift, ja, was ber vorangehenben ©eßhloffenheit gegenüber in biefer Otig- 
Feit auflöfenb wirFt, Flingt bereits in biefem Entwurf an: ber Sieg einer Fünft- 
gefchichtlich erfaßten TlntiFe unb ber Sinn für bie beForative Seite bes Monu
mentalen. Wir beuten bamit bie lebten WirFungsmöglichFeiten aber auch bie 
lebten ©efalwen an, bie in ber ^etrfchaft ber antiFen ^ormenfprache über 
moberne 23auten liegen.

Tiber ber SchinFel bes Jahves 1810 fteht nicht allein unter biefem Seiden. 
Vlachbem er bie Ärbfd>aft, bie fein junger Meifter ihm an Aufträgen hinterließ, 
liquibiert h<ttte, waren in gewiffer Weife juglei«^ bie ^inbungen ber voran- 
gehenben t£pod>e mitliquibiert, unb wir h<tben fchon betont, baß bas SchicFfal 
bafür forgte, biefen erßen Tlbfchluß in feinem Äeben fo Fräftig wie nur benFbar

x) VCtemevet: „^rtebrtcb cBilly, drte&rtd) SdjtnM unb bet $ ormbegriff bes beutfcben 
jfsmus in bev Saufunft." Mitteilungen bes IRunftgeweebe-'Veveins ju Jamburg. CPFtobee I?I2. 
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iu unterftreichen. Äs folgen 3ahve, in benen SdnnMs WirFungsbrang ftd> 
in Keifen, Xanbfchaftsmalerei, Dioramen unb (EheaterbeForationen entlaben 
mu^te. Äinaig bie malerifche Begabung erhielt äußere Hahrung unb einaig 
bie fchwärmerifche Seite feines Wefens erhielt innere Hahtung. 2bie ^enbenaen, 
bie jur politifchen Selbftbefinnung bes &eutfchen in ben ^teiheitsFriegen 
führten, gaben biefe Hahrung. Sie fanben ihren TlusbrucE in etwas, was 
mit ©illys Äinflu$ nichts au tun fyatte, in einer romantifchen ©elftes» 
welle, bie alles emporhob, worin man bas „£)eutfche" glaubte befonbers 
erFennen au Fönnen. Tils S^inFel nach vieljähriger paufe wieber ans Keifbrett 
Fommt, ba arbeitet er burchaus nicht im Sinne ©illys. Hur gotifche Äntwürfe 
befchäftigen feine phantafie: bas ITlaufoleum ber Königin Äuife als gotifcher 
Sentralbau, ein gotifcher Som auf bem Äeipaiger pla$ als SenFmal ber 23e» 
freiungsFriege, ein Kiefenentwurf au gleichem SwecF, von bem ber gu^eiferne 
gotifche Tlufbau auf bem Kreuaberg übriggeblieben ift, ber gotifche ^acEfteinbau 
einer großen Kirche auf bem SpittelmarFt. SDiefe Wenbung entfpringt nicht 
etwa äußeren ©rünben, SchinFel fpricht in biefer Seit von ber „für uns Falten 
unb bebeutungslofen TlrchiteFtur ber früheren griechifchen TlntiFe." Unb auch 
als er ftch in feinen wirFlich ausgeführten unb zugleich» Fünftlerifch vollenbetften 
bauten — ber „Heuen Wache" (1816), bem Schaufpielhaus (1818) unb bem 
JUufeum (1822), ber TlntiFe wieber mit aller Äiebe unb allem Verftänbnis 
juwenbet, bebeutet bas nicht etwa eine TlbFehr von ber ^auFunft bes iUtttel» 
alters, er bleibt vielmehr von einer feltfamen 3bee befeffen: er fleht bie ihm 
gefiellte Tlufgabe barin, „bie ©otiF burch bie TlntiFe a« läutern". Sas bebeutet 
praFtifd;: er verfugt immer wieber bie beiben Stilwelten untereinanber au 
verbinben. Suerft nimmt bies Streben gana naive formen an; in feinem Änt« 
wurf für ein ^efreiungsbenFmal fe$t er einen gotifchen cEurm unvermittelt 
auf einen grie4>if4>en ^empelunterbau, ber bem architeFtonifchen Syftem feiner 
„Heuen Wache" entfpricht, bann aber beginnt eine wirFliche Stilmifchung: bie 
gotifche Kirche für ben SpittelmarFt aeichnet er flach gebecEt; bas Streben, bie 
&reiecEsformen ber ©otiF in cEurm unb £>ach burch bie red;twinFligen Kuben 
ber TlntiFe au erfe^en, führt au ben feltfamen ©ebilben ber Werberfchen Kirche 
unb ber Kirche a« Staupi^ — bei anberen Kirchen verbinbet er romanifchen 
Kunbbogen, gotifchen Vierpaü unb antiFe Konfolen. Hie hört biefer Swiefpalt 
awifchen mittelalterlichen unb Flafftfchen Kegungen in ihm auf, unb mit innerer 
23eüüraung fehen wir, wie er noch im Tingeficht bes cEobes gleichartig mit bem 
antiFen Wunberbau bes Schloffes Orianba, bas er in ber T^rim für bie T^aiferin 
von Tüiülanb entwarf, unb mit bem mittelalterlid;en Sauberbau auf bem 
23abelsberg, bas er für ben prinaen Wilhelm fchuf, befchäftigt ift.

SchinFel hat einmal gefagt: „ba, wo man fuc^t, ba ift man wahrhaft lebenbig", 
unb er h^1 daraus bas „bemütige naturell ber größten ©enies ber Ärbe", bas 
auch ihn inmitten feiner ungeheuren Ärfolge aierte, abgeleitet. 3ft es folger 
€rieb nach „Suchen", was biefe £>oppelfeite feines Fünftlerifd>en Wefens erFlärt?
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So fehr biefer ganz allgemeine Künftlertrieb auch mitfprechen mag, wäre es 
boch falfch, in fym allein bie Urfache 3« fehen. Die lag tiefer: in SchinFels 
Swiefpalt fpiegelt ftch bas grofte weltanfchauliche Problem biefer Seitepoche, bas 
im Kingen zwifcften Flafftfthem unb romantifthem Seift feinen Tlusbrucf fanb.

Dies Problem Ijatte allmählich feinen religiöfen BeigefthmacE, ben Segenfa^ 
von „heibnifthem" unb „chriftlichem" Wefen, immer mei>t verloren; bie Flafftfthe 
Welt war ein felbftverftänbliches Kulturgut geworben, Corner unb piato, ber 
ÄaoFoon unb bas Parthenon waren aus ber Vorftellungswelt nid>t mehr 
hinwegzubenFen. Tiber bas eigentliche Problem, bas hinter ben Begriffen ber 
antiFifthen unb ber chriftlichen Welt fthlummert, bas Problem, bas im Dualis
mus unferes aus Körper unb Seift beftehenben iUenfchenwefens liegt, war 
bamit nicht verfchwunben. 3n ber ^rage ber Vormacht von Sinnenwelt ober 
von Seifteswelt h<tt im tiefften Srunbe ber Tlntrieb zu ben groften Bewegungen 
ber Kultur in allen vorangehenben Seiten gelegen.

ITlit Soethe h^rt auf geiftigem Sebiet biefer Wechfel erjeugenbe Segenfa^ 
ber beiben Welten auf. 3n ihrer Vereinigung in einet einheitlichen Welt- 
anfehauung liegt feine geiftesgefchi<htli<he Bebeutung. Tiber was ftch in feinem 
Seift unb in feinem £eben fthlieftlich mühelos in vereinigen fcheint, bas fyatte 
im Sefamtleben ber Seit noch zahlreiche ÄinzelFämpfe auszufechten.

Durch Soethe gab es in Wahrheit Fein VI ach einanbet mehr von helleni- 
fchem unb mittelalterlichen, fonbern nur noch ein Ylebeneinanber. Tluf 
geiftigem Sebiet lieft ftch bies VTebeneinanber in ftarFen perfönlichFeiten in 
harmonifther Vereinigung bringen, ber Bunb iwi^en Sanft unb Jelena lieft 
ftch vom Dichter vollziehen — aber vom TlrchiteFten?

Soethe gab bas Seugnis feines bewuftten Kingens mit bem 5auft-6elena- 
problem erft nach feinem Dobe ber Welt beFannt: 1831 ftegelte er ben „Sweiten 
cEeil bes ^auft" ein. SchinFel h^t in ber gleichen Seit fein gleiches Ringen vor 
aller Tlugen burchführen müften. Währenb Soethe bie Äöfung in ber fymbol- 
haft-verfchleiernben Welt ber Dichtung fanb, muftte SchinFel bie fauftifthe Äh« 
in ber unerbittlich-enthüllenben Welt bes geformten Steines zu vollziehen fuchen.

Das ift ber tiefere Sinn biefer inetft fo feltfamen WerFe, in benen er „bie 
SotiF burch bie TlntiFe läutern" wollte. Äs ift beinahe, als ob bas, was ber 
<£hor vom 5auft-^elena-Sproft Äuphorion fagt, auf biefe Kinber bes SchinFel- 
fchen Xingens gemünzt wäre:

Wollteft herrliches gewinnen, 
Tiber es gelang bir nicht.
Wem gelingt es? ctrübe Stage
Der bas SchicEfal ftch vermummt —

Wem gelingt es? Diefe 5rage, bie hier am Tlnfang unferes Weges aufgeworfen 
wirb, befchäftigt ein ganzes 3ahrh«nbert. 3n unzähligen Variationen führt 
fte int Verneinung, bas aber, worin wir ScftinFels fymbolifche Sröfte fehen, 
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liegt barin, bah wir aus einigen feiner WerFe bie erften Spuren ber UIöglichFett 
einer Bejahung unb bamit ber Äöfung bes großen fiilifiifd>en KonfliFts biefes 
3a^rl>unberts erFennen Fönnen. Sas SchtcFfal hat einem ©eine wie SchinFel 
ni4>t jwecFlos bie SragiF auferlegt, Präger eines Swiefpalts ?u fein, ber burch 
feine Seit geht unb nirgenbs fchwerer auf?ulöfen ifi, als in ben FonFreten WerFen 
ber 25auFunft. Was ihn baju brachte, nicht mühelos ben glatten Lebensweg ?u 
gehen, ben äußere Verhältniffe ißm anboten, fonbern immer wieber in faufti» 
fches Kin gen surücfwarf, ßM einige Stwßte gezeitigt, bie jwar im äußeren 
Silb feines Schaffensweges nebenfächlich erfcheinen, unb bie boch bie Keime 
bes Zukünftigen in ftch tragen. Sie meiften ftnb Entwürfe geblieben: ber plan 
eines großen Kaufhaufes Unter ben Äinben, in bem ber ©eift ftecFt, ben iÜeffel 

fpäter entbunben hat, bie SFi&e bes Kiefenbaues ber Föniglichen Ularftälle 
(an ber Stelle ber jetzigen ^auaFabemie), bie von Peter Achtens fein Fönnte 
— ber Entwurf jur Königlichen ^ibliotheF, in bem ber mittelalterliche Kunb» 
bogen nur noch als rhythmifches Element bie 5olge gewaltiger Pfeiler ;u» 
fammenhält, bie mit antiFifcher ©rö^e bie fläche gliebern. Vlur in ber ^au» 
aFabemte ift ein Zeugnis bes ©elingens einer über Ulittelalter unb KlaffiF 
herübergretfenben Synthefe wirFltch jur Ausführung geFommen. ^ter wirb bas 
SFelett eines FonftruFtiven pfeilergerüftes als beherrfchenbes Ulotiv aus» 
gebilbet unb boch bas Setail ber bajwifchengefpannten flächen unb ber Kubus 
ber ©efamtmaffe gan; unmittelalterlich entwicfelt.

Aber es beburfte noch mancher Befreiung von architeFtonifchen unb techni» 
fehen Swangsvorftellungen, ehe ftch wirFltch ein Weg nach biefer Kichtung 
bahnte, unb es wäre falfch, angeftchts biefer juFunftsträchtigen «Stiftungen ;u 
verwifchen, bah auch SchinFel bas ^öchfte feiner Kunft nur %u entfalten ver» 
mochte, wenn er frei von weltanfchaulich=ftiliftifcher problematiF ftch einfach 
unb man möchte fagen inftinFtmähig bem AusbrucF überlieh, in bem er ur» 
fprünglich ;u fprechen gelernt hatte: bas war bie antiFe ^ormenfprache.

i£s ift nießt allein biefer htftorifch’biographifche ©runb, ber ihn erft in feinen 
Flafftfchen bauten letzte Vollenbung erreichen lieh. Ärft hier fanb er ;u feiner 
Zeit ftcheren ©runb unter ben Süßen. Ulan muß fiä) Flarmachen, bah bie all» 
gemeinen geiftigen Senbenjen, bie ber Untife ober aber bem Ulittelalter gefühlt 
müßige XebenbigFeit gaben, für ben ArchiteFten nur eine verfchwommene 
©runblage boten. Wenn er mit ben Mitteln feiner Kunft in biefen ©elftes» 
räumen btchten wollte, mu^te er bie formen bes architeFtonifchen KusbrucFs 
ebenfo beherrfchen, wie ber SchriftfteUer bie Uletren ber 23i^tFunft beherrfchte.

Savon war man aber ber mittelalterlichen Kunft gegenüber noch weit ent» 
fernt. Sie wahre ^ormenwelt eines gewachfenen Stils etfäüießt fify meßt bem 
erften begeifterten 23lic£, unb fo Fommt es, ba^ bie ©otiF felbft in ben beften 
^änben biefer TlrchtteFtengeneratton juerft nur als „5immermanns=©ottF" 
wieber auferftanb. Sie antiFe KrchiteFturwelt bagegen war vor allem burch bie 
Arbeit Änglanbs vom Sraumbilb ;um faßbaren ^eftijtum geworben. Was 
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anfangs in ber Xunftwelt nur in ber Umformung pallabtos begannt war, 
bas war jetzt burch ernfte Förderarbeit in feiner urfprünglidjen Form erfenn» 
bar. „Stuart unb Xevett" würben eine 2lrt „WincEelmann" ber BauFunft, 
ihre Arbeiten ermöglichten, bie antifen formen, wenn man ftch ihrer bebtente, 
mit aller Verfeinerung zu hanbhaben. Sas zeigte ftch an jenen Berliner Monu
mentalbauten, bie für bie grofe Menge ben Begriff „SchinFel" erfüllen: ber 
„Yleuen Wache", bem Schaufpielhaus, bem Mufeum. Wenn man ftch fragt, 
woburch SchinFel bei biefen Bauten aus feiner gotifchen Welt wteber in bie 
anttFifche gelobt würbe, fo ift bie Antwort einfach: es war faft unmöglich, 
gerabe ihr Wefen „auf gotifch" zu erfüllen. Sas Theater hüt ben Sufammenhang 
mit ber Vorftellungswelt ber antiFen Ztragöbie nie verloren, bas Mufeum follte 
vor allem antiFes Xunftgut beherbergen, bie Wache Fnüpfte an bie gleichen 
Beziehungen an, bie bei ihrem Hachbarn, bem Seughaus, antiFe Seltne zum 
Symbol bes Xriegertums dlechthin erhoben hatten. Siefe ftiliftifche Selbftver» 
üänblichFeit, bie bem „SenFmal", „Kirche" unb „Schloß" gegenüber 
verlorengegangen war, würbe SchinFel bei biefen Aufgaben zum Segen. X£r 
Fonnte alle Xraft jener SelbftänbigFeit, bie ftch m bem Worte ausfpricht, baf 
„Xunft überhaupt nichts ift, wenn fte nicht neu ift, bas helft praFtifch barauf 
ausgebt, ben füttlichen Menfcben z» förbern unb bafür immer neue Wenbungen 
ZU erfinben" — alle biefe innere Straft Fonnte er barauf verwenben, bem ©rga» 
nismus biefer Bauten ein eigenes neuartiges ©epräge zu geben. Sie erfüllten 
— befonbers gilt bas vom Schaufpielhaus — ein anfprucbsvolles unb un» 
gewöhnliches Programm mit einer großen Xunft ber Xaumbilbung. Wenn 
ber präftbent ber partfer TIFabemie ber fchönen Xünfte Wittorf in feiner ©e» 
bächtnisrebe auf SchinFel (18^1) fagt: „t£s fehlt bie notwenbige Beziehung 
Zwifchen bem inneren unb Nuferen ber SchinFelfchen Bauten, iwij^cn ihrem 
Xusfehen unb ihrem SwecE. Sas Fehlen biefer notwenbtgen Äigenfchaften ergab 
ftch aus SchinFels ^ang, burch bie Xufenfeite feiner Bauten z« verblüffen" — 
fo ift bas nicht nur eine ganz ungerechte Verallgemeinerung, fonbern auch ba, 
wo es in gewtffer Weife zutreffen mag, eine ganz falfche Begrünbung. Sie 
unpraFtifche grofe Freitreppe am Schaufpielhaus unb bie fenfterlofe Säulen» 
falle am Mufeum ftnb nicht entftanben aus bem egoiftifchen Erleb zu ver» 
Hüffen, fonbern aus einem feinen ©efühl für bie Sufammenhänge ber Um
gebung. Ser altarartige iSEinbrucE, ben bas Schaufpielhaus zmifchen ben beiben 
XuppelFirchen bes ©ensbarmenmarFtes macht unb ber wunbervolle Mafjftab, 
burch ben bas Mufeum trotz aller brutaler ©efährbungen nod) heute ben Äuft» 
garten beherrfcht, waren nur burch biefe Xunftgriffe zu erzielen. Sie verbleuen 
im Hamen bes äfthetifchen Stäbtebaus nicht nur volle Xbfolution, fonbern 
hohe XnerFennung. Man muh ftch feH bavor hüten, baf bie XrlttF, bie man 
an SchinFels cTätigFeit üben muü, wenn man ihn als verantwortliches ©lieb 
in einer SeitentwicElung betrachtet, zu einer Unterfchätjung feiner Fünftlerifcben 
©efamterfcheinung wirb; fte bleibt eine ber erftaunlichften Phänomene ber
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Äunftgettte. Tiber es ift ein Unterfchieb, ob wir beifpielsweife feinen antiFen 
„□bealentwurf su einer fürftlidjen Xeftbens" als freien TSünftlertraum be» 
trachten ober als parabtgma 3« einer „Theorie architeFtoniter ^KonftruFtions» 
unb TSunftformen", wosu er in Wahrheit beftimmt war. 3 m erfteren ^all 
wanbeln wir ähnlich wie beim Schloß ©rianba unb beim „palaft für ^König ©tto 
auf ber TIFropolis" mit freubiger Sewunberung burd; eine Welt ebelfter Phan» 
tafte, im anberen £all erinnern wir uns bes berb^praFtiten Äehrbucbs für 
lanbwirttaftlid>e SauFunft, bas ber Vater Tavtb ©illy, ber auch SchinFel« 
Äehrer war, einft herausgegeben fyat, unb geben biefem ben Vorzug. Siefe 
wunberbaren projeFte ber breiiger 3ahre, an beren VTtterfüllung OcpinFel 
trog feiner unverwüftlichen töpferiten Älaftisität bod> feelifd) sugrunbe ging, 
Seigen uns feine Starte unb feine Schwäche. Tie Starte liegt barin, baß bie 
romantifchen Neigungen, bie ßch mit Sd;inFels Flafftten Phantaften Freusen, 
in ihnen nicht mehr su einer Stilmifchung führen, fonbern in ber tönen Tlrt 
Sum TlusbrucE Fommen, wie biefe bauten ftch ntit natur unb Äanbtaft 
verbinben. Überall wo SchinFel auch in beteibener 5orm biefe feine natur» 
verbunbenheit seigen Fonnte, wie beifpielsweife in ber poetiten ©efamtlage 
von unb ben Sauten von ©lienicFe, glauben wir, bie feinften
Seiten feines Wefens belauten su Fönnen. Tie Schwäche liegt barin, bah bie 
TlnttFe unter feinen ^änben tlieülich bod; ber ^Kunftgefchichte gegenüber bie 
Unbefangenheit verlor, bie ber ihm vorangehenben Epoche ihren Xeis unb 
ihre ©efunbheit gegeben hätte. Tas leiftete bem Funfigetttlten ©eift, ber 
an ber Pforte bes I9. 3ahrhunberts auf feine Thronbefteigung lauert, Fräf« 
tigen Vortub. 3n biefem Sinne beginnt mit ber legten Flafftsiftifchen Ph^fe, 
für bie SchinFel ber bebeutenbfte Äepräfentant ift, bereits bie Tluflöfung eines 
aus ber TlrchiteFtur felbft geborenen Stilgefühl«, bas in ben folgenben 3ahr« 
Sehnten immer verhängnisvoller hervortritt: bas Tüafftfche würbe su einem 
Funfthiftorifchen Stil.

t£s wäre nun fehr falt, für biefe Wenbung SchinFel allein verantwortlich 
machen su wollen. Was ftch bei in einer emsigen perfon von überragenbem 
Format fo befonbers beutlich abfpielt, bas Fönnen wir in verwitteren formen 
unb manchmal in vergebene perfönlichFeiten serlegt, in anberen Teilen Teuft» 
lanbs ebenfalls verfolgen.

2. frlündjen. Tim beutlichften tritt bas wohl in Münchener parallelerfcbeinungen 
hervor, tveil hier in ber ©eftalt von Äeo von TMenje (I78£—186£) ein Zünftler 
am WerFe ift, ber ßch in feiner Sd;affensfphäre eine ähnliche repräfentative 
Trolle erringt, wie SchinFel in Berlin. ÜEs ift bemerFenswert, bah vor ihm 
unter T^önig Wapimilian I. ein Zünftler in München wtrFt, in beffen Flafftfche 
Saugeftnnung nod; Fein Schatten eines intelleFtuellen Jwiefpalts fällt: Tiarl 
von ^ifer (geb. 1782 in Mannheim, geft. 1820), ber in Wien unter bem t£in« 
fluü von Peter von Y7obile (177^—185^), bem Erbauer bes Fraftvollen borttgen 
Surgtores geftanben b<tt. i£r errichtete ton I806 bas monumentale Prins» 
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Äarbpalais in tTtün^en, bas je^t ben AuftaFt ber Prinzregentenftrafle abgibt. 
Seit 1810 beginnt er, ber 23rienner Strafe unb bem Äaroltnenpla^ mit feinen 
bauten einen einheitlichen (Eh<*raFter 3« geben, von bem je^t leiber nur noch 
bas ®raf^örring=Palais unverfälfchte ^Kunbe gibt; vor allem aber befchaftigt 
ihn feit I8II ber monumentale 23au bes ^ofthectters, bas nach bem Sranbe von 
1823 von Älenje in alter ^orm wieber hergeftellt ift. Sein burch bie glanzvolle 
Epoche Äubwigs I. etwas verbunFeltes Wirten h*t fetnerzett großen ÄinbrucE 
gemacht; 23oiffer^e fchreibtan Soethe: man Fönne in München ein ganzesStftyer* 
Viertel unterfcheiben. 3n biefem ArchiteFten fehen wir in München ben ersten 
Präger einer Hafßfchen ©eftnnung emporwachfen, fo bah es gar nicht fo auf« 
fallenb ift, bah Clenze feine IKünchener OtigFeit mit einem ^empelbau einleitet.

1810 war Clenze noch in Gaffel als ’Sofarchiteft 2(önig Jeromes mit bem 
23au bes (Theaters bei Schloh Wilhelmshöhe befchaftigt. 1816, im gleichen 
3ahr, in bem SchinFel mit feiner „Heuen Wache" zur AntiFe zuriicEfinbet, be» 
ginnt Clenze mit bem 23au feiner ©lyptotheF, vielleicht feinem reinften WerF, 
benn es verbindet äfthetifche Klarheit in bewunbernswerter Weife mit ber 
Äöfung einer anfpruchsvollen Wufeums=Aufgabe.

Weil man biefen Anlauf vor ftch fleht unb ftch zugleich erinnert, bah 2^Iense 
(nod> 1830—42) bem germanifchen begriff „Walhalla" bie 5orm eines antiFen 
(Tempels zumutet, entfteht leicht ber ÄinbrucF, als ob Clenze in feinen Flafftfchen 
Sbealen von ben Anfechtungen ber problematiF ber Seitftrömungen ganz 
bewahrt geblieben wäre. Solch ein ÄinbrucF ift irrig. Clenzes Biograph Wiener 
fagt von ihm: „^eeinhuht von ber A.omantiF SchinFels verfolgt Clenze h<*rt* 
näcEig ben ©ebanFen einer Wetterbilbung unb Afflmtlterung bes griechtfchen 
Stils (griechifche Xenaiffance), bie unglückliche bamals lebhaft bisFutierte 3bee 
einer Verfchmelzung bes griechtfchen unb bes norbifchen (gotifchen) Stils." 
Währenb er an ber Walhalla baut, zeichnet er 1834 bie Entwürfe für feine 
Schrift „Anweifung zur Architektur bes chriftlichen ^Kultus" unb fcf>afft, — 
allerbtngs nach anfänglichem Sträuben — an ber AUerhetligen^ofFtrche 
(1827—37). 3a, es ift vielleicht für bas 23ilb ber Seit noch charaFteriftifcher, bah 
er feine ungeheure (Tätigkeit mit zwei ganz verfchiebenartigen Werken beenbet: 
mit ber in freiem ©eift empfunbenen Kuhmeshalle in 2^ehlh«m, bie fchon 
Spuren ber Möglichkeit eines unhiftorifchen ^au^>araFters aufweift, unb ben 
Propyläen, bie eine ber feinften Früchte Funfthiftorifcher Sttlbemühungen barflellt.

3n feinem praFtifchen Schaffen ift ber weniger feurige Clenze nicht fo fehr 
burch biefes innere gingen bebrängt worben wie SchinFel. Wo biefer zu ben 
neuartigen Gilbungen ber ^auaFabemte ober bes ^Kaufhausentwurfes geführt 
wirb, flüchtet Clenze in bie Sphären bes Xenaiffancefitls, ber ja fchon einmal 
bie anttFe Auwelt für mobernere 23ebürfniffe munbgerecht gemacht h^t- liefen 
Weg befchreitet er fchon 1816 im Palais bes Prinzen Äugen ^eauh«rnais (es 
ifl ber erfte „Heurenaiffancebau" Seutfchlanbs), er geht ihn weiter in bem 
pallabianifchen ^eftfaalbau ber IKünchener Keftbenz unb gelangt auf ib>m 1826 
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gleich;eftig ;um vielleicht fd>önßen Kenaißancebau, ber im iöeutfchlanb bes 
19. 3ahrhunberts entftanben ift, ber „Tllten pinaFotheF", unb ;um gleichgültig* 
ften, nämlich bem „königsbau" ber keßben;, ber innen unb außen ben tSinbrucf 
einer feltfamen blutleere macht, ©an; Fann man biefen J^inbrucF auch nicht 
abftreifen bei ben ;ahlreichen bauten, bie klen;e an ber ^ubwigßraße errichtete, 
aber es wäre ungerecht, ihn in ben Vorbergrunb ;u ftellen. Weit williger unb 
wertvoller als alle Fünftlerifche t£in;elleiftung ift bie ©efamtleißung, bie uns in 
ber großartigen Einlage biefer Äubwigftraße entgegentritt, eine Einlage, bie erft 
;ufammen mit bem ©beonspla^, bem Wittelsbacherplaß unb bem ikapOofefs- 
pla^, bie eng mit ihr ;ufammenhängen, in ihrer gan;en Fünftler ifchen ^ebeutung 
erfaßt werben Fann. T>ie vornehme SurücEhultung, bie klen;e hier in feinen 
t£in;elfchöpfungen — man benFe an bas ©beon — beweift, ;eigt fein feines, in 
Selbft;ucht großes künftlertum.

Wan Fann gerabe von biefen letztgenannten Werfen klen;es nicht fprechen, 
ohne zugleid) ben könig Xubwig I. als geiftigen Schöpfer mitzunennen. t£r 
hat ihnen Siel unb Waßftab gegeben. Wichtiger noch als fein ©elb war bie nie 
raftenbe Energie, mit ber er bas ©eplante weitertrieb, um Wünfchen unb Wollen 
aus bem keich ber Phantafte in bie WirFlichFeit ;u überfein. Tiber neben biefer 
;ufammenfa|fenben kraft begann ;ugleich gerabe in ihm jene auflöfenbe ki<h5 
tung befonbers ftarF hervor;utreten, bie für bas SchicEfal ber Weiterentwicklung 
entfeheibenb würbe.

Weit mehr als in klen;e gärte in Jiubwig I. alles, was bie Fünftlerifche 
ProblematiF biefer Epoche ber erften Hälfte bes 19. □ährhunberts an Olafen 
aufwarf. Wohl war er von ber TlntiFe begeiftert unb fein Philhellenismus, ber 
ihn fogar für ben Gruber bie griechifche kröne erftreben ließ, führte ;u ben 
Tlufgaben, bie fowohl klen;e (Stabtplan unb königliches Schloß) wie SchinFel 
(Schloß auf ber TIFropolis) geftellt würben, aber bas war nur eine ber Facetten 
feines Fompli;iert gefchliffenen ©elftes. 20er römifche Triumphbogen, bie Äoggia 
bei Äan;i, unb bie altd)riftlid)e ^aßliFa intereffterten ihn nid)t weniger als ber 
antiFe Tempel. t£r ließ unbebenFlicb TSaftliFa unb Tempel burch Sieblanb ;u 
einem einzigen 23auFörper ;ufammen wachfen. niemals aber verließ i^n ber 
Wunfch, bas romantifche 3beal eines neuen vaterlänbifchen T3auftils zu erreichen, 
ber bie geiftige Synthefe aus Flaffifchen unb mittelalterlichen Elementen, bie 
ß<h fett ©oethe voll;og, auch im 25auwerF fichtbar machen follte.

hierfür fanb er in ^riebrich von ©ärtner (1792—18£7), ben er 1820 als 
nachfolger «Sifahers an bie Wünchener TIFabemie ;og, ein beweglicheres Wert’-' 
Zeug, als es ber mit Hemmungen eines eblen Verantwortungsgefühls Fämpfenbe 
klen;e ihut fein Formte. £>as war ein tHann, ber ihm mit gleicher ÄeichtigFeit 
unb Sicherheit bas römifche Siegestor unb bie florentinifche ^elbherrnhalle, 
bas „pompejanifche ^aus" in Tlfdjaffenburg unb ben 25acFftein’palaß ber 
StaatsbibliotheF ;u bauen vermochte. 3a, er Fonnte im Wittelsbather Palais 
auch ein mittelalterliches kaftell errichten, unb vor allem hätte er an feiner erften 
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großen Aufgabe, ber ÄubwigsEircße (1829), geaeigt, baß er niä)t aurücffchreoEte 
vor bem Verfuch, Xiafftfches unb Xomantifches am gleichen bau ju mifchen, 
wobei allerbings ein Wechfelbalg autage Eam, ber mehr bem ^omunEulus als 
bem Ophorion ähnelte.

iUan muß ftaunen vor ber proteusartigen Xunft ber Verwanblung, bie 
©ärtner befeßen l>at, benn abgefehen von 5ehWeiftungen wie ber ÄubwigsEirche 
unb bem Wittelsbacher»palais, tarnen fo gerunbete XunftwerEe wie bie biblio» 
theE, bie ^elbherrnhalle ober auch bie Xurbauten in brücfenau aus ihr autage. 
3m Kähmen bes ££ntwicElungsbilbes betrachtet, ift uns ©ärtner, unb mit i^m 
fein hoher lUäaen aber boch bie erfte VerEörperung bes ©elftes, ber in ber aweiten 
Hälfte bes Oahthtm^erts ;u immer größerer Verwirrung führte. Hoch ift es eine 
monumentale VerEörperung, weil alle biefe verriebenen baulichen Kegungen 
im Sienft einer einheitlichen 3bee ftehen; fobalb biefe bänbigung wegfällt, 
bereu WirEungsEraft wir gerabe in ber Äubwigftraße mit bewunberung fefb 
{teilen Eönnen, beginnt langfam bas <Lt>ao$.

3. Bas übrige Beutf^lanD. SchinEel, Xlenae unb ©ärtner geben in biefer 
Seit von I8IO—40 ein fo betulich ausgeprägtes bilb ber Regungen, mit benen 
wir es au tun hetben, baß man neben ihnen leicht bie UTänner überßeht, bie 
gleichseitig ähnlichem Streben Eünftlerifchen XusbrudE gaben. Unb boch bürfen 
wir nicht vergeße», baß, gana abgefehen von ber älteren, innerlich noch um 
geftörten ©eneration, beren Tun ja noch vielfältig in biefe Seit herüberfpielt, 
auä> in ber jüngeren ©eneration mannigfache anbere Kräfte am WerEe waren. 
Heben SchinEel fteht in Berlin ber jüngere £angh<tns (1782—1869), ber im 
Palais bes fpäteren Kaifer Wilhelm I. ein gelungeneres WerE ber palaft» 
architeEtur fchafft, als SchinEel in feinem etwas froftigen Palais Xebem; 
Ottmer vollenbet bie berliner SingaEabemie unb führt in ^raun^weig bie 
cErabition feines Lehrers Krahe im Keßbenabau weiter.

3n Stuttgart wirEen jwei bemerEenswerte Elafßaiftißhe Vfteifter neben» 
einander: ©iovanni Salucci (1769—1845) baut in ben füllen formen, bie 
im Wilhelmspalais unb im Schloß Xofenftein bei Tannfeatt hervortreten, unb 
©eorg ©ottlieb barth (1777—1848) gibt bem Stänbeh<rus, einzelnen Teilen 
bes Xefibenafchloffes in Stuttgart unb ber Obinger Univerfität ihr vornehmes 
©epräge.

3n Gaffel waren teine neuen, von außen Eommenben Äinßüße nötig, um 
Elaffifche Tendenzen au pflegen. £>er eigentümlich einheitliche Tlwatter ber Stabt 
wirb fchon am Änbe bes 18. dabrhunberts von bem vielgewanberten ^ranaofen 
Simon Äouis bu Xy (1726—99) burch bas lanbgräfliche palais, bas JUufeum 
Fridericianum und bie Anfänge bes Schloßbaus in Wilhelmshühe feftgelegt. Sein 
Schüler Heinrich <£hr- 3uffow (1754—1825) bewegte ftch im gleichen ©eift 
beim IKtttelbau bes Schloßes weiter unb eraog ftch m Johann (tonrab 
bromeis (1788—J854) ben nachfolger, ber a« SchinEels Seit noch unange» 
fochten von ben romantifchen Strömungen biefer 3ahre bie Traditicn ber Stabt 
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fortfe^te. Sie h$t eigentlich nur in Huffows „^wenbwg" im parF von 
Wilhelmshöhe ber XomantiF ihren Tribut beaahlt, bie allerbings bat? bauliche 
Symptom weit bebeutfamerer ÄinwirFungen ift, benn fte fteht in unlöslichem 
Sufammenhang mit ber romantifch«naturaliftifchen Umformung bes Wilhelms« 
höher Par Fes. Xuf bem ©ebiete ber parFgeftaltung machten fid) bie roman« 
tifchen ^inflüffe Unglaubs, bie im Äaufe ber Seit in ber SauFunft £)eutfchlanbs 
immer häufiger würben, am früheren geltenb.

3n Hamburg, bas burch bes£>änen (Lfytiftian Freberid? hänfen (17% 
bis 18%) WirFfamFeit im nahen 2lltona unb in ben Älbgemeinben eine Slüte 
feinfter Flafftjiftif^er SauFultur gefehen erbaut Xarl Wimmel (1786 
bis 18^-5) bas 3ohanneum unb bie neue Sörfe, bie beibe bereits in bas Fahr« 
wafier ber Xenaiffance einlenFen.

Vor allem aber treten awei XrchiteFten burch Wir Fung unb Umfang ihres 
«Euns hervor: bas ift ©eorg Uloller in SDarmftabt unb ©eorg Äubwig 
Friebrich Äaves in Hannover.

©eorg Uloller aus ^iephola bei Hannover (I78%-1852), ein Schüler Wein« 
brenners, ift eine perfönlichFeit, bie feit I8IO in Reffen eine TätigEeit entfaltet, 
bie berjenigen SchinFels unb Xlenaes an Tlusbehnung unb ebler Sielfe^ung 
Faum nachüeht- ^r fchafft in biefer Epoche faft alle öffentlichen Sauten bes 
Äanbes: Theater in SDarmftabt unb Waina, Xirchen, Schlöffer unb fürftliche 
Wohnbauten in ben verfchiebenften Stäbten unb Stäbtchen, unb immer begegnen 
wir einem großen i£rnÜ «nb einer SelbftänbigEeit in ber 2lrt, wie bie bauliche 
©runbform gebilbet ift, bie ;um Präger eines befcheibenen, oft faft bürftigen, aber 
niemals banalen helleniftifchen ©ewanbes gemacht ift. So ift feine Freimaurer« 
löge in iDarmftabt (1816) ein würbiger Sau, — bas bortige Taftno (1817) jeigt 
einen intereffanten breiflügeligen ©runbrih — bas (Theater in Ulaina entwicSelt 
fchon 1833 ben Sufchauerraum als großes, bie Faffabe beherrfchenbes ^albrunb, 
womit Semper ad>t 3ahre fpäter fo großes Tluffehen erregt, unb bie Sarm« 
ftäbter ÄubwigsFirche wagt es, eine pantheonFuppel von m ^urchmeffer auf 
einen Xrana von 28 freiftehenben Forinthifchen Säulen au fe^en. Freilich ift bie 
kuppel nur aus ^ola, fo bah ihre Xaffetten aufgemalt werben mußten, aber 
gerabe bie Sehanblung biefes Ulaterials zwingt bem Fachmann ^ewunberung 
ab, benn JUoller erreicht es, burch eine Fühne ^ohlenFonftruFtion £>ach unb 
Secie völlig als XSinheit a» Fonftruieren. Ulan erFennt bas Verantwortungs« 
bewuhtfein, bas ihn tro^ feiner großen OtigFeit nie verlädt, an ben mancherlei 
feiner Seit vorauseilenben XonftruFtionen, bie er erbenFt; fo ift ber Fragförmige 
«Dachbinber bes Ulainaer Theaters ein Vorläufer bes „©erberträgers", unb bei 
ber Xuppel, bie er gelegentlich einer Xenovierung bem öftlichen Vierungsturm 
bes Ulainaer 3?oms als Tlbfchluh auffe^t, gebraucht er im 3ahre 1827 aum 
erftenmal in ^eutfchlanb ein fchmiebeeifernes XaumfachtverF. SMefe in bie 
SuFunft weifenben Neigungen aeigen fleh auch bei feinem ^au bes ViabuFts 
über bas ©ohltäl bei Tlachen unb feiner ÄberbrücFe bei Sattenberg.

3 S$umad>er, Strömungen
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Woller gehört mit in bie Keihe ber für biefe Seit charaFteriftifchen, unerhört 
vielfeitigen TlrchiteFten, bie «eben unerfchöpflichem Bauwillen auch nofy bie 
Kraft finben, um großartige ^heäterbeForationen au malen unb als ^orfcher 
inhaltreiche Bücher au fchreiben. Sum ©lücE war er als Schaffenber nicht 
geplagt von mittelalterlichen Vifionen, er nennt bie BauFunft bes Wittelalters 
„ein Kinb ihrer Seit", unb er geht ih^ in feinen Veröffentlichungen wiffen’ 
fchaftlich a» ^etbe. ©eine „SenFmäler beutfcher BauFunft" bringen amn erften« 
mal auverläfftge Tlufnahmen, unb er gilt in jener Seit als ber „voraüglichfte 
Kenner bes ©otifchen" in gana £)eutfchlanb (vgl. 3. Schlippe im KünfUer« 
lepiFon <th^me«Be<fer). &as hinbert nicf>t, baß er bie ©otiF ebenfo bünn unb 
trotten auffaßt wie feine Seitgenoffen, wenn er gelegentlich bei feiner aus« 
gebreiteten £>enFmalpflege in ihrem ©eifte reftaurieren mußte, aber es iß, als 
ob er bas empfunben hätte, benn er will bie i^ombauhütten wieber beleben, um 
bem mittelalterlichen ^anbwerFsgeift wirFltch näherauFommen. Äbenfo wie 
Wollers Dörfchen nicht nach Kunßgefchithte, fonbern nach praFtifchem 5ach« 
wiffen fchmetft, bleibt in feinem architeFtonifchen Jun immer ein Sufammen« 
hang mit bem praFtifchen Äeben: er arbeitet an ber Stabterweiterung SDarm« 
ftabts mit ftäbtebaulicßem Verftänbnis unb übt auf bie ganae private Wohnungs« 
bautätigFeit feiner Umgebung maßgebenben Einfluß aus.

tiefes Format wirb von ©eorg Äubwig friebrich Äaves (1789—186£) nicht 
erreicht, aber alles in allem fpielt er boch für Hannover eine ähnliche Kolle wie 
Woller für Sarmftabt. 18Io ift er, gleich Klenae, einer ber 7lr<hiteFten, ber bem 
Kaffel bes Königs 3erome in ^ortfe^ung ber Flaffiaiftifchen Ktmofphäre bu Kys 
feinen gräaißerenben verleiht. 1814- Fommt er nach Hannover unb
entfaltet hier eine große ^ätigFeit, von ber bie Umbauten bes Keßbenafchloffcs, 
bie mächtige Waterloofäule unb vor allem bas Scßaufpielhaus, ein Bau von 
vornehmer Klarheit, Kunbe gibt. £)avon, baß er nicht lebiglich Bauten Fünftler 
war, aeugt fein großaügiger Bebauungsplan bes i£rnß«2luguft«Stabtteiles vom 

3ahre 183*.

B. Hie bauIidjE >Ö£famtaufgabE
L Totbebinguugen. Überfchaut man nun ben ganaen Kreis baulicher s£r« 

fcheinungen, bie aus ber Epoche von 1810—*0 als charaFteriftifche Blüten neu 
emporwachfen, fo fleht man, baß bie Seitatmofphäre für bies Wachstum in 
vieler Beaiehung neue Flimatifche Verhältniffe gefchaffen h^t.

Um bas a« eraeugen, was uns in ber Funftgefchichtlichen Betrachtung als 
„Stil" erfcheint, iß irgenbeine flarFe Willensmacht nötig. 5bie von innen Fom« 
menben Kräfte einer Seit, bie ni<^t ohne weiteres einen äußeren TlusbrucF au 
finben vermögen, müffen burch eine biFtatorifche Utacht unvermerFt aufämmen« 
geballt werben a« typifcher Formung. Solche lUacht war in J)eutfd>lanb lange 
bie Kirche, bann würbe es immer mehr ber ^of. 3eQt aber trat ber formenbe 
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Wille bes ^ofes me^r unb mehr in ben ^intergrunb. 25er ^of verbürgerlichte. 
„Schloß" pareQ, in Wahrheit ein ibyllifches ©utshäus, ift ein ebenfo charaFterv 
ftifther ^intergrunb für ^riebrich Wilhelm III., wie Verfailles es für Äub» 
wig XIV. unb Sansfouci für ^riebrich ben ©rohen gewefen war. Solch ein 
fürftlieher hintergrunb ift aber für bie ^unft einer Seit ein Programm: ber ©uts* 
herr von pare^ Fonnte Pein ftilbilbenber Utäaen fein.

Wohl traten nach thw dürften in &eutfchlanb auf, bie ftch ber trabitionellen 
tnäjenatenpflicht bewußt waren, ja, bie mit ganjem ^erjen unb perfönlichfter 
Tlnteilnahme Fünftlerifthe Siele verfolgten: ^riebrich Wilhelm IV., als 2$ron» 
prinj, unb Äubwig I. von Sayern. Tiber fte entwickelten tro^bem Feine ftib 
bilbenbe ^Kraft. Sei ber ver fch wommen 4<h wär merifthen Tlrt 5riebrich Wilhelms 
nimmt bas nicht wunber, er war wohl eigenftnnig, aber nicht willensftarF, unb 
ohne WillensftärFe läßt ftch bas Silb einer Seit nicht formen; bei Äubwig I. 
fdjeint es im erften TlugenblicE, als ob bie Vorbebingungen ba;u wohl gegeben 
wären. Tiber gerabe an ihm Fonnen wir fehen, baß biefe Seit wohl einen dürften, 
aber nicht ber 5ürft bie Seit ?u formen vermochte.

&as äfthetifeße Problem, bas biefe Epoche bewegte, ber Tlusgleich awifchen 
antiFifchem unb romantifchem Wefen, entfprang einer Silbungsfthicht, bie 
unabhängig war von ßöftfehem Äeben: fte hatte ein Xeicß des ©elftes gefchaffen, 
in bem bie dürften ju ©afte waren.

2)as philofophifche Problem, bas bie Epoche bewegte, war bas Verhältnis 
?um Staate, in bem Richte bie nationale ©emeinfehaft betonte, währenb 6egel 
tiefes nationale Übeal ;u blaßeren ttTenfchßeitsibealen ausweitete: an bie Stelle 
bes dürften trat ein überperfönlicher Segriff.

^as politifche Problem, bas bie Epoche bewegte, war ber Xampf um bie 
5orm, in ber ber einzelne, ber hinter bem Segriff „bas VolF" fteht, an ben 
©efeßieken feines Staates mitarbeiten Fonnte: bas VolF, nicht ber 5ürft ftanb 
im Vorbergrunbe.

Tille biefe geiftigen Kegungen bebeuten für bie fragen, bie wir betrachten, 
gleiche: ben Übergang von einer fürftlichen ju einer bürgerlichen Kultur.

3n biefer neuen Xulturfpßäre hätte ftch bie SauFunft jurecßtjuftnben; fte 
hatte ben allgewaltigen Sauherrn als natürlichen Führer verloren unb 
mußte ben feßwerften Übergang burchmachen, ber für fte benFbar ift: bie 
Verwaltung übernahm ftatt bes dürften bie Rührung, ein anonymes 
^was. ßleß in Wahrheit: bie SauFunft mußte ißre ^üßrung felber 
übernehmen.

Tille entfeheibenben TlrcßiteFten biefer Seit waren ßoße unb ßöcßfte Staats» 
beamte ihrer Serufsfphäre; Weinbrenner, SchinFel, Xlenje, moller, £aves, 
Wimmel, 3ußbw ufw., fte alle hießen „©berbaubireFtor", „©berlanbes» 
baubireFtor", „©eheimer ©berbaurat" unb was bergleichen erbauliche ^itel mehr 
ftnb. Unb fte hießen nicht nur fo, fte waren wirFlich bie leitenben Utänner ber 
baulichen Tlngelegenheiten großer ©ebiete.

3»
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plötzlich h^tte ber TlrcbiteFt mfyt nur bie Verantwortung für feine eigene 
Einjelaufgabe, fonbern er bekam bie Verantwortung für eine übergeorbnete 
©efamtaufgabe.

!Jß es verwunberlich, baß er fiep bes Wefens biefer Aufgabe, ber Tragweite it>rer 
VerantwortungunbberUlethobenibrerErfüllungnicbtgleid^vollbewußtwurbe?

2. Xeiftungm. Wenn man rückfdjauenb bie füßrenben 2lrß>iteFten biefer Epoche 
unter bem ©eftcbtswinFel biefer 2lufgabenßellung betrachtet, Fann man fagen: 
wirklich voll begriffen bat fte nur Weinbrenner. Wit genialem Blick hüt er bie 
punkte erkannt, an benen man anfe^en muf, um aus einer einfachen ^erßellung 
guter Bauwerke eine Baukultur ;u machen. Er fyat, wie wie gefeben haben, 
bereits eine beutlid>e Vorftellung von ben Xnfprüchen, bie eine iUenfcbenbäufung 
bem ftäbtebaulichen Organifator ftellt: er kümmert ßch um Waßerverforgung unb 
Xanalanlage als Ulittel ber Erfdßießung eines Tlrbeitsgebietes — um Bauten» 
jonung unb um ©artenßabt»Entwi<flung, unb bie bewußte Formung Fünft* 
lerifcf)er Käume ift nur bie letzte Blüte biefer Beßrebungen um einen anßänbigen 
©efamtraßmen bes Äebens. Er weiß bereits, baß man mit ber ©eftaltung bes 
Bobens beginnen mufz um bies Siel ju erreichen, unb baß man als VUdpt^ürß 
nur eine eigentümliche UTifebung von Verhinbern unb Verlogen als Ulittel 
jur Verfügung bat, um inbirekt feinen Willen burchjufe^en.

Sein Beifpiel lyat bei manchen feiner Schüler wohltuenb nachgewirkt, im 
allgemeinen aber finben wir boch nur Fragmente biefer Erkenntnis bei feinen 
maßgebenben Kollegen. Xlenje i>at nur eine Vorßellung von ber äßhetifeben 
Seite bes Stäbtebaus. Sie jeigt ftch in einer großartigen Weife in ber Be» 
wältigung bes Xomplepes ber tKün ebener Äubwigßraße unb ihrer nachbar» 
plä^e, nicht $u vergeßen bie jielßcbere Kühnheit, mit ber er ben Xönigspla« 
auf freiem 5elbe als ^ortfe^ung ber ©ebankengänge Xarl von ^ißbers anlegt.

JUoIler entwickelte vor allem ein anberes Teilgebiet bes Stäbtebaus, bie 
Senkmalpßege, für bie er Xid;tlinien unb bie Anfänge einer vernünftigen 3n» 
ventarifterung fchaflft. Sas iß ein ©ebiet, bas auch ßwß eifrigen Betätigung 
reijt. Äeiber! — benn bie Jitebe, mit ber ftch Ulänner wie ^eibeloff ober ©ärtner ber 
Pflege ebelfter alter Bauten annahmen, war eine gefpenßtfdje £tebe. Bamberg, 
Speyer unb viele anbere Streßen unb Schlöffet geben noch heute ^Kunbe bavon. 
Was man neu machte, jeigt einen vertrockneten ^erbariums»Stil, was man in 
ungejügeltem 6aß gegen Barock unb XoFoFo entfernte, glich bem 2lusrotten lieb» 
lieber Blumen, bie im ©arten iwi^en ben pßanjen ber Beete hervorFommen.

Unb SchinFel? Wenn man fein Verhältnis ;u ftäbtebaulichen Tlufgaben 
betrachtet, enthüllen ßch nicht nur befonbers beutlid) bie Eigenheiten feines 
Wefens, fonbern enthüllen ßch jugleich bie ©renjen bes ftäbtebaulichen Ver» 
ftänbntßes biefer Seit.

Es iß Fein Sufall, baß ße bie Trabition bes in Xäumen benFenben Barocks 
nießt fortfe^t. Ulit ber griecbißb’Flafftfcben ^ormenwelt fchleicht ßd; leife auch 
bas grie^>if^>e Verhältnis jum Xaume in bie Vorßellungen ber Seit. Vielleicht
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hängt es mit bem Umftanb znfammen, baß für bie ©rieten bie £uft nichts 
Körperlofes war, baß ße raumFünftlerifches XugenmerF in ifyren wichtigften 
Schöpfungen ni<^t auf Konzentrierung bes Klicfes burd; plagwänbe, fonbern 
ÄUf Xbfangen bes KlitFes burch Fuliffenarttge ©ruppierung richteten. Plicht 
Symmetrie unb reales ©Ieicf>gewi<$>t war ihr Siel, fonbern ein Tluswägen bes 
□neinanbergreifens afymmetrifcher WirFungen einer freien ©ruppierung. Hüt 
einem Worte, fte trieben optißhe unb nifyt mathematifche XaumFunft.

Ähnliche ^enben;en ftnb in Sd;inFels ftäbtebaulichen Leitungen beutlich 
erFennbar. Wenn ihm bie Leitlinien eines feften Xahmens gegeben ftnb, fügt 
er mit feinftem ©efüßl feinen neuen Kau herein — aber von VTatur aus ver» 
ad>tet er bie „lange abgenutzten neu4talienif4>en unb neu»franzößf<hen Hlapmen, 
worin befonbers ein HTißverßanb in bem Kegriff von Symmetrie fo viel ^eu» 
d)elei unb Langeweile erzeugt fyat unb eine ertötenbe ^errfchaft errang". 
(Schreiben an König HTa^imilian II. von Kayern.) Seine beften ^igenfd>aften 
treten hervor, wenn er bem Luftgarten aus ganz freiem ©efühl für UTaßßabs» 
werte heraus im Htufeumsbau ben nötigen ^alt gibt, aber feht lehrreich für 
bas tSrFennen feines Xaumgefühls ift es boch, baß er in einem großen Ke» 
bauungsplan»?lusfchnitt bes Wahres 1817 bem gleid;en Luftgarten fein Fünft» 
lerifches ©epräge baburch geben wollte, baß er nahe beim Schloß Hlonbijou in 
ber Schloßachfe ein gewaltiges Pantheon als abfangenben KlicFpunFt biefes 
planes z« errichten vorfdßug. Xud> feine urfprünglidgen ©ebanFen für ben 
Leipziger pla^ unb ben SpittelmarFt gehen nicht auf Xaumgebilbe, fonbern 
«tuf monumentale KltcFpunFte langer Xchfen. Stefe Ächfen finbet er im all» 
gemeinen aus ber vorangehenben Seit bereits vor; wo er ße felber anftrebt ftnb 
fte nicht zur Ausführung geFommen: ber plan von 1817 ßeht, von einer neuen 
SpreebrücFe ausgehenb, rechtwinFlig zur Oranienburger Strafte eine monumen» 
tale Kchfe vor, bie in ber ©egenb ber ^ofpitalßraße in einen rießgen pla$ münbet, 
ber bas ^riebrich’^orum an ben Linben um bas doppelte übertrifft, unb in einem 
Plan von 18^-0 ßnben wir ben fpäteren XeichsFanzlerplag als „Parabeplatz" 
unb barüber eine lange 2lchfe, bie über ben Spreebogen auf einen Kirchenneubau 
nörblich ber dnvalibenftraße zielt. Siefe plane hüben mehr taftenben als geftal» 
tenben (EhuraFter, benn fte laßen fdtwierige punFte ungelöft. Wenn fte in biefer 
•Sorm nicht verwirFlicht ftnb, fo liegt bas zum ^eil baran, baß bie Seit felbft 
einem SchinFel nur Ätnzelaufgaben ftellte, bie einem gegebenen Kauplatz 
an gepaßt werben mußten; bie ©efcßfchte bes Werberfchen UTarFtes zeigt bas 
beutltch, ber ein ausgezeichnetes Keifpiel malertfcher Kauanorbnung geworben 
wäre, wenn SchinFel bie LücFe am Kupfergraben zwifchen Linben unb Schien» 
fenbrücfe ßatt mit ber beziehungslofen tBaffe ber KauaFabemie mit feinem 
großartigen projeFt für bie Föniglichen Stallungen fy&tte fcßließen Fönnen. 
Sum anberen cCeil aber lag es in SchinFels Fünßlertfchem Wefen. Wir fehen, 
$<*ß feine ftäbtebaulid;e pßantaße, wenn er monumental fein will, auf bie 
gleichen WirFungen ausgeht, bie feine ^hectterbeForationen fo großartig
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auf Häfen unb auf T3ltcEpunFte. Tiber bas gibt noch Feine Räume, 
fonbern ein Prinzip reliefmäfttger ^tlbanorbnung, bas auch für SdunFels 
größte ^beabÄntwürfe feiner lebten 3abre cftaraFteriftifd> bleibt. Seine ftäbte* 
bauliche Pbantafte war am glücfltcbften, wenn fte alle monumentalen Seftab 
tungsabftcbten abftreifte unb ftch einfach bem (Ein paffen in bie (Begebenheiten 
ber Umgebung überlieft. 3e ftärFer ber lanbfcftaftlicbe <££><trafter biefer Um 
gebung war, um fo mehr wuchs fein Rünftlertum.

Siefe (Eb^aFterifterung ift gleichbebeutenb mit bem Urteil: SchinFel jeigt uns 
ben Übergang ber äf$hetffd>en Seite bes Stäbtebaus vom Räumlichen ins 
Hlalerifche. Statin liegt aber ber Reim jur Tluflöfung bes Stäbtebaus als Runft 
ber Regie grofter Waffen. Sas optifche Unterefte fd>rumpft allmählich jum 
□ütereffe an ber optifchen WirFung bes eigenen (Einjelbaus jufammen unb man 
verliert ben Sinn für bie Sbifjiplin, bie grofte mathematifd; gebunbene Sufammen» 
hänge erforbern. Samit wirb jugleicb ber Sinn für bie groften (Bemeinfthafts« 
fragen bes Stäbtebaus gefährbet. Ser Tlufftieg in SchinFels inbivibuellem 

Rünftlertum ift zugleich ein Tlbftieg in feinem fojialen Rünftlertum.
Soziales Rünftlertum! Sas ift ein gan; neuartiger TSegriff, ben biefe Seit 

als ^otberung gebiert. Sie Verantwortung für bie (Befamtentwicflung, bie 
ihren bisherigen Präger verloren b^t unb allmählich mehr unb mehr auf ben 
Schaffenben felber übergeht, ruft biefe ^orberung hervor. (Es ift bejeicbnenb 
für bie Äage ber Seit von 1810—I8£0, baft ihr fymbolhafter Repräfentant, 
SchinFel, von biefer ^orberung noch niä>ts weift. (Er fucbt jwar mit unermüb» 
lieber TlrbeitsfreubigFeit bie einzelnen WerFe, bie in feinem TSaubireFtorewReicb 
entfteben, ju verebeln, aber bie grunblegenben Waftnabmen, bie nötig ftnb, um 
ben würbigen Rahmen für bas (BinjelwerF ;u fthaffen ober auch in erhalten, 
ftnb ihm einftweilen verborgen. Sie folgen folcben Wangels treten in biefem 
5eitabf4>nitt noch nicht fo bitter hervor, benn noch fettet im normalen Wob3 
nungsbau ein gewifter Rnftanb, ber (Bemeingut ber 25auenben ift, unb noch ift 
ber Wohnungsbau bas maftgebenbe (Element für bie Phyftognomie ber Stäbte.

Tiber bas foll balb anbers werben. (Etwa um bie Seit, bie mit SchinFels Ver» 
febwinben jufammenfällt, ballen ftch bie Rräfte ftegreich jufammen, bie alle 
Vorbebingungen architeFtonifchen cEuns entfebeibenb umgeftalten: bie Rräfte 
ber beginnenben Weltberrfcbaft ber fafemit. Wan ift fäfeätt vorbereitet auf 
folgen Umfcbwung. Ser 25liä ift gerichtet auf bas arcbtteFtonifcbe (EinjelwerF, 
unb ber immer ftärFer werbenbe literarifebe (Einftuft Funftbiftorifcber Tluffaftung, 
ber an bie Stelle beften tritt, was früher «Erabition war, verftärFt biefe inbivü 
bualiftifcbe TSlicfricbtung. Ser RunftbiftoriFer betrachtet bie SauFunft gleich ber 
plaftiF unb Walerei wie eine Summe einjelner Fünftlerifcber Äeiftungen. Sa* 
burd> beginnt bie eine Hälfte baulichen Ons, bie fojiologiftb geftaltenbe, noch 
mehr bem Rnterefte in entfd;winben. (Berabe in bem TlugenblicF, wo biefes 
3nterefte am notwenbigften ift. Sarin liegt bas Verhängnis ber Fommenben 
(Epoche, beften WirFung bis in unfere £age reifyt.
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i. Oge ber
l£s war eine tragifche Fügung bes ©efchicFes, baß ber Regierungsantritt 
^riebrid? Wilhelms IV. im 3ahte 1840 mit bem Verftegen von Sd;inFels Rraft 
Zufammenßel. ©roße Hoffnungen Ratten ^ify an ben Tlugenbltif geFnüpft, wo 
bie macht eines Rönigs unb bie HTad>t bes ©entes fleh ju Fünftlerifcben Säten 
verbinben wollten. Tiber ber Rönig war auch fd;on als Rronprtnz ein Uläzen 
gewefen, unb SchinFel hinterließ eine Schar treuer unb vornehmer Sd>üler, 
besßalb tritt beim erften 25li<£ ein Wanbel für bie SauFunft nid;t fo befonbers 
fdjarf ßervor.

t^r liegt auch nicht in bes Rönigs Verhältnis zu SchinFels nachfolgern. mit 
Perftus fcßmücEt er parFs unb Äanbfchaft um potsbam mit reizvollen Fleinen 
Sauten, unb mit Stüler baut er ein „Heues mufeum" unb plant an eblen 
Entwürfen für einen berliner Som. Unb boch fiept gleich am Seginn feiner 
Herrfcßaft bas Seifyen für ben Wanbel, ber ftch im folgenben immer erFennbarer 
vollzieht: 1841 wirb unter bes Rönigs proteFtorat ber Rölner SombawVerein 
gegrünbet, unb wähwnb er für Berlin mit Flafftfcpen SomFuppeln befchaftigt 
ift, legt er 18^2 in Röln ben ©runbftein zum Rusbau bes boppeltürmigen Somes, 
ber als Hauptzeuge bes gotifchen ©elftes in Seutfcßlanb gilt.

JUan fieht, bas Hebeneinanber von Flafftfcpen unb mittelalterlichwomantifchen 
SaugebanFen ift noch wie ehebem vorhanben, aber es beginnt fify in zwei 
beutlid) voneinanber getrennten Strömen z» fpezialißeren. Sie Rünftler, bie 
balb in ber einen, balb in ber anberen Richtung tätig ftnb, werben feltener, bie 
eblen Rämpfer, bie nach einer fruchtbaren Verfchmelzung beiber Welten zu 
einem über^i^rfyfyen Sritten ftreben, beginnen zu verfeßwinben. 5wei ^tori^fye 
StilbezirFe wenben ftch voneinanber ab. Sas ift ein weiterer Sd;ritt auf ber 
Sahn, bie zum Hebenetnanber aller erbenFlichen Stile in ber folgenben periobe 
führt.

n. ©ic baulichen Regungen
Hierzu &ie 2tbbtlfeungen 24- bis £6

A. 39ie bauliche «önsdaufgabe
L 33te hlaföftlje Strömung. Um uns im ©ebiet ber tStnzelfchöpfungen, bie 

biefe Seit von I84-O—7O hervorbringt, etwas z« orientieren, wollen wir z»s 
nädfft verfolgen, was ftch uuf ber Sette entwicFelt, bie mit ber Flafftfchen 
Strömung in Serührung bleibt.
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Äs ift bemerFenswert, b^ für SßjinFels Vlad) folger nur noch ber antiFe 
@d>infel vorhanben ift. Vor allem bie ibyllißhe Seite feiner Flafßßhen Sauten 
bleibt lebenbig. Äinige ber Fleinen Einlagen von Perfius (1803—£5) — vor 
allem Villen unb bie anmutige ^ird^e in SaFrow — jeigen witflid) enge Ver» 
wanbtfchaft mit bem IKeifter von Tharlottenhof, ja, in biefer ibyllißhen Hote 
liegt fd>liefjlid> auch ber keia ber größten Schöpfung von Perßus, ber Friebens* 
Fir<he in potsbam, bei ber bie Verbinbung mit ber natur ftärFer wirFt als bie 
Tlr^iteFtur.

Weit fcßwerer war es für Stüler (1800—65), ber monumentalen Seite ber 
SchinFelßhen Ärbfcßaft geregt ;u werben. Wit ber Ausführung bes Entwurfes 
ber HiFolaiFirchenFuppel in potsbam erfüllt er (mit perßus sufammen) ein 
fchönes SchinFelßhes Vermächtnis. Sie beherrfß>t heute nach allen Seiten bie 
Äanbßhaft, unb bas iß wohl ohne Sweifel bie Abßcht SchinFels gewefen, als 
er ße fo ßola auf ben einfachen kubus bes eigentlichen kirchenraumes fe^te, ber 
nur wie ber SocFel eines Wonumentes wirFt. Auch bie kuppel, bie Berlin 
Fünftlerifch beherrfcht, bie bes königlichen Schloßes, iß aus Stülers ^anb h«^ 
vorgegangen, unb auch mit ihr erfüllte er — wahrfcheinlich unbewußt — eine 
Art von Vermächtnis, benn ber Schlüterfche Äntwurf ?um Schloßpla^, ber 
uns in einem Stich von Sroebes erhalten ift, aeigt, baß biefer Weißer ßch völlig 
Flar barüber war, bie gewaltigen blaßen bes Schloßbaus nur mit einer kuppel 
aufammenhalten au Fönnen, — bie er ßch allerbings, nach bem bamaligen Staub 
ber SOinge, nur an anberer Stelle ?u benFen vermochte. £>ie Art, wie Stüler 
biefe kuppel mit feinftem Sefühl gebilbet h*t, ßcßert ihm weit meht einen 
Ährenpla^ unter ben ArchiteFten Berlins als bas anfpruchsvollßalte Treppen» 
haus feines „Heuen Wufeums", ober ber plan für bie Hationalgalerie unb 
bie kirchen, bie er für Berlin gebaut hüt. Äs war fein UnglücF, baß fein Schaffen 
ßch ßhließlich mit bem Hamen Wilhelm kaulbach unb ni^t mit bem Hamen 
peter Cornelius verbunben pat, für beßen ^resFen im Tampofanto eines neuen 
Zornes er fruchtlos feine ßhönßen pläne entwarf. £>as 3ahr 18^8 machte bes 
königs Somträume junichte.

3n Heinrich Straps (1805—80) Sauten beginnt bie anmutige Färbung 
bes SchinFebSeißes bereits au verblaßen. Är vollenbet ben etwas ßetfen Tempel 
ber Hationalgalerie, beßen ho^aufgetreppte ©eßaltung man Faum verßehen 
würbe, wenn man nicht bas ©illyßhe ^riebrich»Wonument Fennte, bas hier, wo 
man ein neues „$orum" fcßaßen will, noch einmal als ©efpenß aus bem ©rabe 
fteigt. 3n ähnlicher Weife fpuFt ein SchinFelßher Äntwurf au einem ^riebrich» 
2)enFmal in StracEs Siegesfäule, bie burch ben Vergleich mit ihrem Vorbilb am 
beften aeigt, wie bie Seit ßch anfpruchsvoll au veränbern beginnt.

2lber in ber privaten SauFunß wirFt SchinFels Vornehmheit in Serlin noch 
lange nach. £>as ßeht »uan befonbers an ben Villenbauten, mit benen ^riebrich 
6i^ig (1811—81) bem ganaen neuen Stabtviertel am Tiergarten um bie 
ViFtoriaftraße unb Sellevueßraße ihren Th^aFter gibt. Äine leicht bewegte 
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Tlrt ber ©ruppierung, bie burd> bie Schatten einer offenen Äoggia ihr £eben 
erhält, wie ße in SchinFels £anbfd>afts=2lrd)iteFtur gelegentlich ent?ü(ft, wirb 
hier jum allgemeinen TlusbrucF einer l>od)ftel>enben 23ürgerFultur. Berlin 
beginnt wieber reicher au werben, bas aeigt ßcb auä> bMin, baß ^igig bem 
bürgerlichen 25aufmannsßanbe eine 33örfe bauen fonnte, bie burch ipre monu» 
mentale Haltung unb vor allem burch bas lang entbehrte eble Material bie 
bauten ber öffentlichen ^anb faft in ben &#>atten ßellte. £>as ift eine fokale 
Wenbung, bie fchließlich it>re legte ^eßätigung barin ßnbet, baß ber vornebmße 
unb ebelfte palaft, ber in biefem Zeitraum in Berlin entßebt, für einen dürften 
bes Wirtfcbaftslebens erbaut wirb: bas Palais Strousberg von Tluguß Orth. 
Äs hat nur noch in Sempers palais Oppenheim in Bresben einen ebenbürtigen 
©enoffen.

£er UlittelpunFt biefer baulichen Kultur wirb bie 23erliner 23auaFabemie, bie 
SchinFels Fünftlerifcben ©eiß unter bem Äinßuß von tKännern wie Stüler, 
6igig, Wilhelm Stier unb Stradf bewußt hegt. Vor allem fucht 25arl Bötticher 
(1806—89) bie <Erabition in feinem berühmten WerF „(EeFtoniF ber Hellenen" 
3U einer ftraffen Äeßre monumental aufammen aufaffen (1852). £>ies ^uch würbe 
aunachft begeißert aufgenommen, unb bod; war es ein Schwanengefang. £>ie 
Tlrt, wie es bie griechifdje TlntiFe als fertig entßanbene Schöpfung auffaßte, in 
ihr bie Äöfung bes Problems „TlrchiteFtur" fchledjthin faß unb alle einzelnen 
formen in ihrer Sebeutung feßaulegen fuchte, mod;te eine ßarFe Äeißung 
äßhetifcher SyßematiF fein, ße erwies ßd) als hißorifd; nicht haltbar, unb was 
fdßimmer ift, wie alle Fünftlerifcben Dogmen verßeinerte ße allmählich bas 
wirFlicbe Äebensgefühl. Äs fuchte ßd? feine Tluswege, unb bas führte au Ver» 
fachen, bie eine gana anbere Tötung einfd>lugen.

^atte ber poßhume, „antiFe SchinFel" in Berlin bie problematiF ber roman» 
tifchen Strömungen, mit ber er felber fo fchmerahaft gerungen h<tt, ferngehalten, 
fo war bas in ber Stabt IKlenjes, in Hlünchen, burd>aus nicht ber 5all. ^ier 
wirFte nid>t ^lenjes, fonbern bes 1847 geßorbenen ©ärtners ©eiß nach. Tiber 
es ift bemerFenswert, baß bie legten Verfud>e, aus Älafßfcbem unb Xomantifcßem 
ein unbeFanntes Heues berausjubeßillieren, nicßt mehr aus bem ©eiß eines 
Zünftlers, fonbern nur nod? aus bem Wunfd? eines Lürßen entfprang: ein 
preisausfd>reiben trat an bie Stelle bes fauftifcben Drangs. ^König nfapimilian II. 
glaubte, bas, was fein Vorgänger nur taßenb verfaßt batte, burch Änergie ins 
WerF fegen ;u Fönnen. Sein 1851 für ben 23au ber iT?ünd;ener iTJapimilian^ 
ßraße erlaßenes preisausfcbreiben b^tte geringeres Siel, als aus ben ^e» 
ßanbteilen bes nunmehr immer juverläfßger erFannten Tllten einen neuen Stil 
ju gewinnen. ££$ iß leicht, bies beginnen ;u verfpotten, nad?bem man bas 
unFlare Ärgebnis Fennt, bas unter ben ^änben eines SürFlein unb Xiebel 
baraus ßervorging.

©ewiß war es ein abwegiger ©ebanFe, baß aus bem ^oben wiffenfcbaftlicber 
TüinßFenntniße eine neuartige 23lüte burch Samenmifdwng entßeben Fönnte, 
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unb gewiß war es noch abwegiger, zu glauben, baß man einer Seit folgest Flüßen 
;u befeßlen vermöchte, aber ber Wunfcß, ber ßcß auf biefen unmöglichen Weg 
verirrte, entbehrte trogbem nicht einer gewißen ©röße. Es war an ßch burcßaus 
richtig, wenn bas preisausßhreiben barauf hinwies, baß „bie Verhältniffe bes 
Völker- unb Staatslebens anbere geworben, wie in ben Seiten, beren ^auformen 
man ftch bebiente", unb bie 5rage aufwarf, ob es benn nicht möglich fei, für 
bies Tlnbere einen felbftänbigen Tlusbruck ;u ßnben: awetfmäßig, beutfch 
unb neuartig.

Samit berührte bas Tlusßhreiben ben Wunfcß, ber in ben wirklichen 2(ünß- 
lern ber vorangehenben Epoche in Wahrheit nie ganz zum Schweigen gebracht 
war. Wir h^ben bereits gehört, wie ©eng ßch bagegen ßräubte, ins Schubfach 
eines Ißßorifcßen Stiles geßecft zu werben, unb Schinkel immer wieber be= 
tont, baß „IKunß überhaupt nicht iß, wenn ße nicht neu iß". — 3n ben ßarken 
Perfönlichkeiten ber erßen Hahrßunberthälfte weßrt ßd> noch ein gefunber (Trieb, 
wäßrenb ße bem Scßickfal ber Seit entfprechenb immer mehr bem Eklektizismus 
;utreiben. Hegt wirb es eine Ausnahme, wenn ein fo einbeutig geprägter 
UTeißer, wie ber Erbauer bes Wiener Xatßaufes, ^riebrich von Scßmibt, ab» 
winkt, als man fein Werk „gotifeß" nennt unb ben Tlnfprucß macht, ßilißifcß 
neu zu fein. 3m allgemeinen iß man ßolz auf ßißorißße Stilechtheit. Sie Seit 
beginnt bie Sache grunbfäglicß anbers anzufeßen. ©ottfrieb Semper iß es, ber 
bie £ßefe aufßellt, baß ber ßißorifcß aufgeklärte Wlenfcß bes Iß. Haßrßunberts 
mit jebem Sweck eines ©ebäubes ein Erinnerungsbilb verbinbet, bas ßch aus 
ber ßißorifcß cßarakterißifcßßen Erfüllung bes betreßenben Swecks ergibt; beshalb 
ßnbet er es gerechtfertigt, baß man bie Kirche gotifch, bie Synagoge orientalifch, 
ben palaß italienifcß, bie TSaferne kaßellartig baut. Es iß bie Legitimation 
jener zweiten £orm bes Eklektizismus, für bie nicht mehr bie verebelnbe ^in» 
bung an ein allgemeines ^Kulturibeal maßgebenb iß, an bem ße ßch begeißert, 
fonbern bie bem jeweiligen fubjektiven Stilgelüße nachgeht.

Jlber es iß merkwürbig, baß es gerabe berfelbe ©ottfrieb Semper iß, ber 
bureß feine praktifeße Wirkfamkeit bie Epocße von 18^0—70 am ßärkßen unb 
wirkungsvollßen vor biefem Tlbgleiten ins künftlerifcße Lßaos bewaßrt. 5ür ßd> 
felber nämlicß maeßt er, mit geringen Tlusnaßmen (Synagoge in Sersben), nießt 
©ebraueß von biefem ßilißifcßen Liberalismus. Er ßat wäßrenb feiner Stubien» 
Zeit bei ©ärtner bie 3Uußonen ber Romantik abgeftreift, ßat bann in Paris 
bei bem römifeß eingeßellten ©au entfeßeibenbe Einßüffe bekommen unb iß 
habet felbßänbig z« ber Überzeugung bureßgebrungen: nießt Antike ober ©otik 
können ben mannigfachen Tlnfprücßen ber veränberten Seit gerecht werben, 
bas kann nur ber feßmiegfamere (Tßarakter ber italienifcßen Xenaißance. Sie 
vermag bie neuen Sweckgebilbe z« umhüllen, ohne bie „Waßrßeit" zu ver» 
legen, was ßcß nießt leugnen läßt, folange man bie ßilißifcße Seite ber 
Tlrcßitektur, wie Semper, als eine Sache auffaßt, bie bem probukt von Sweck 
unb IHaterial nur bie legte äußere gibt. 2)as iß eine Tluffaßung, für 
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bie er burcß ben außerorbentlid;en ©lan; feiner auf ungewbßnlid;en 2$ennt» 
niffen fußenben üßßetifcßen Darlegungen bie überwiegenbe 2(unßpartei feiner 
Seit gewann.

Wenn man nad; einer fymbolifd>en ©eftalt für bie Äpocße von I8£0—70 
fucßt, ähnlich wie Scßinfel ße für bie Seit von 1810—$0 war, fo iß ber erfte 
Tlnwärter für biefe Xolle ©ottfrieb Semper. Tluf bie ^rage, was ber wicßtigße 
^au war, ber im 3aßr von Scßinfels Verlöfd;en in Deutfd>lanb entßanb, gibt 
es nur eine Tlntwort: bas neue Opernhaus in Dresben, beffen IKauern Wo 
eben emporwucßfen. Die begeißernbe Wirkung, bie bei ben Seitgenoßen von 
biefem ^au ausging, fyat bis 1870 ungefd>wäd>t angeßalten, bem 3aßre, in 
bem Semper fein Wirfen mit bem unerhört großartigen Vorfcßlag für bas 
Wiener niufeums-^orum unb bie Umgeßaltung ber Hofburg fronte, biefem 
Vorfcßlag, ber jugleicß fein Sdücffal würbe: er verßricfte ißn in unklare Kämpfe, 
benen er fcßließlicß gebrochen in traurigem Siechtum erlag.

So ßeßt ber Stern biefes tHannes gerabe über ber tSpocße, bie ßcß an bie 
Scßinfelßhe anreißt, unb es ift, als ob ßcß biefe beiben TBänner, wie im Staß 
fettenlauf ?ur TlblSfung ben Stab gereicht batten, benn Scßinfel hat Semper 
gleichfam felbft als feinen Ärben eingefe^t. 211s er W£ ben Xuf als Direktor 
ber königlichen ^auafabemie in Dresben befam, unb ibn in feinem vorgerückten 
Tllter nicht felber annehmen wollte, ba fchlug er nid;t etwa einen feiner Schüler, 
fonbern er fdßug ©ottfrieb Semper als tBrfa^mann vor. Die 23eßimmung biefes 
Serben aber war es, ftatt ber „Schinfelfcßen Schule" ein neues baulid;es 3beal 
auf;upßan;en.

©s ift Sempers ©roße, baß er biefes 3beal gleichseitig burch aufrüttelnbe 
pßilofophißh unb ßißorißh begrünbete Xeßren ;u verfünben unb in feinem 
Theoterbau ßcßtbar barsußellen vermochte.

Wenn man verßehen will, was bie geißige Seite feines Tluftretens bebeutet, 
fo muß man ßch Elarmacßen, baß bie ofßsielle kunßphilofophie biefer Seit bem 
Verßänbnis für bie Probleme ber Tlrdßteftur in feiner Weife entgegenfam; bie 
arebiteftonifeß Schaffenben batten felbß bafür su forgen, ben geißigen kaum 
ihres Tuns su erhellen unb wenigßens notbürftig su belüften. Tils Semper 
bie ©runbjüge feiner Tlrchiteftut’pßilofophie aufßellte, bie fpater in feinem 
großen Werf ber „Stil" sufammengefaßt, aber leiber nießt abgefcßloßen würbe, 
(ber britte ^anb, ber eine „Vergleicßenbe ^auleßre" werben follte, iß Fragment 
geblieben), war Sd;openßauer (f 1860) ber Interpret bes Seitgeißes, unb man 
bat ibn mit Xecbt ben philofopben ber Zünftler genannt, weil er eine Per* 
wanbtfcbaft ;u ihrem Wefen fpüren ließ. Seine Tlnßchten über ^aufunß bot 
Schopenhauer in ber alles Äeben lähmenben Tluffaffung jufammengefaßt, baß 
„biefe 2(unft foweit ße feßöne 2(unß iß (nießt aber fofern ße bem Y7u^en bient) 
feßon feit ber beßen grieeßifeßen Seit, im Wefentlicßen vollenbet unb abgefcßloffen, 
wenigßens Feiner bebeutenben ^ereießerung meßr fäßig iß." :Dem Tlrcßiteften 
„bleibt baßer nid^te übrig, als bie von ben Tllten überlieferte 2$unß anjuwenben 
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unb ihre Kegeln, fo weit es möglich ift, unter ben BefchränEungen, welche bas 
Bebürfnts, bas Klima, bas Zeitalter unb fein Jfanb ihm unabweisbar auflegen, 
burchjufe^en. £>enn in biefer Kunft, wie auch in ber SEulptur, fällt bas Streben 
nach bem 3beal mit bem Ha<hahmen ber Ulten jufammen."

Solcher Auffaffung gegenüber ift es ein wahres Äabfal, wenn Semper fchon 
in feiner Sresbner Antrittsvorlefung betont, baf „bie einfachen ®runb» 
bebingungen ber räumlichen Verhältniffe ;u orbnen unb }n geftalten Aufgabe 
bes ArchiteFten ift" unb baf baburch fowohl bie jwecEmäütge Einteilung bes 
BauwerFs als and) fein (fh^raFter entfteht. (Gegenüber Schopenhauer bebeutet 
es nichts anberes, als eine Befreiung von fteriler Erwartung ju unverfteglichem 
£eben, wenn er alle Kunft» unb SchmucEformen in erfter £inie genetifch ab» 
leitet aus ber Eigenart bes Materials, ber cEechniF feiner Bearbeitung unb bem 
SwecE feines (Gebrauchs. 3a, man Fönnte ihn jum Apoftel ber „mobernüen" 
Bewegung ber eben vergangenen 3ahre machen, bie alle jeugenbe Kraft ber 
ArchiteFtur in 5 weif unb Material — ^unFtion unb KonftruFtion —, Für; im 
Äogifchen unb ^echnifchen fehen wollte, wenn nicht bie letzte Wenbung biefer 
®ebanFengänge bei Semper jur Vorftellung einer BeFleibung bes fo gewonnenen 
architeFtonifchen Körpers mit einem Fünftlerifchen ®ewebe von formen geführt 
hätte, bas jwar für ftch betrachtet auch wieber biefer logifchen unb technifchen 
^olgerichtigFeit nid)t entbehrt, bas fte aber als „®ewebe", als Kletb, unb nicht 
als ein StücE bes Körpers beft^t.

Wan fleht, Semper ift nicht in bem Sinne rationaliftifcher Waterialiü, ba# er 
fchon bei SwecE unb Material ^alt macht, er wet# wohl, ba# noch ein drittes, 
ein Fünülerifches Etwas hinjuFommen mu#, um Vollwertiges ;u fchaffen, aber 
bies Fünftlerifche Etwas fleht er noch nicht, wie wir heute, in einer Befreiung 
ber aus SwecE unb Waterial entgangenen ®runbform, fonbern als Angelegen» 
heit für ftch. &ie Kichtfchnur aber für biefe bie äußeren formen beftimmenbe 
Angelegenheit gab ihm bie fd>miegfame italtenifche Kenaiffance bes 15. unb 
16.3ahrh«nberts.

So mifcht ftch bei Semper in feltfamer Weife JuFunftsahnen unb Seitgebun» 
benheit — fachlich anbers, aber im lebten Wollen boch fehr ähnlich tute bei 
SchinFel, ber bas ewig gültige Wort fprechen Fonnte: „£>as 3beal in ber Bau» 
Fünft ift nur bann völlig erreicht, wenn ein ®ebäube feinem SwecEe in allen 
teilen unb im ®an;en in geiftiger unb phyfif4>er XücEficht voIlFommen 
entfpricht."

&ie praFtifche probe auf folche cEheorten gibt Semper vor allem in feinem 
erften Qresbener Opernhaus, bas 1869 abbrannte, unb burch ben heutigen Bau 
in veränberter 5orm nicht vollwertig erfe^t ift

Wenn wir es mit jeitlofen Augen betrachten, fo fehen wir in erfter £inie einen 
ebenfo ftnnvollen wie fchönen Hnnenorganismus, ber ftch Har unb grob in ber 
JHaffengeftaltung bes dufteren jetgt. £)amit ift gefagt, bah bas erfte unb huupt» 

fächltchfle Erforbernts eines architeFtonifchen KunftwerFs erfüllt ift. Unb bas 
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ift beshalb bebeutfam, weil bie Seit, von ber wir fpredjen, biefe Erfüllung immer 
fernerer macht. Sie ergiebt ftch am leicbteften bei ber monumentalen Form 
eitträumiger Bauten, aber immer feltener werben biefe Urformen, bie uns 

Ulaftftab geben für bie b^fte Tlrt bes Wiberfpiels von Tluften unb 3nnen.
^mmer mehr treten vielräumige Bauten, wie bas moberne Chater, in ben 
Vorbergrunb, immer vielartiger unb anfprucbsvoller wirb bas Raumgefüge, 
bas es ju bewältigen gilt, unb bamit wirb es immer fd>wieriger, su erreichen, 
baü ber finnvolle Hnnenorganismus ftcb Har unb groft in ber UTaffengeftaltung 
bes Äußeren jeigt. deshalb tritt alles anbere neben biefem Kriterium in ben 
^intergrunb, unb es fpielt fo betrachtet feine entfcbeibenbe Kolle, baü bie Ulaffen» 
geftaltung von Sempers Theater gegliebert ift bureb formen, bie ber italienifcben 
Renaiffance geläufig ftnb. Wenn an Stelle ber Säule ein neutraler Ulauerpfeiler 
ftänbe, würbe bas Bauwerf nicht wefentlich anbers fein, benn feinen Charafter 
erhält es burch bie Kraft feiner ©efamtgeftalt unb bie Verteilung von Wauer 
unb Öffnung. 2?as foll feine Rechtfertigung ber Semperfcben Stilauffaffung 
fein, es foll nur betonen, baft es Bauwerfe gibt, bei benen bie Seitgebunbenbett 
eines biftortfeben Stils burebaus ni^t bie ^auptfache ift.

Semper hatte fein Cbeater, bas fein Sohn ^ans mit Recht einen „Liebling 
^er Fachmänner wie bes publifums" nennt, nicht als i£injelobjeft entworfen, 
fonbern als Ceti einer mächtigen Forumanlage, bie ftcb mit bem ganzen Raum, 
i>en bie iSlbe abgrenjt unb ben bie ^offtrebe beberrfebt, einf^lteftlicb bes Swtngers 
befchäfttgt. Semper will ihn offen mit bem neuen pia$ jufammenfügen, eine 
Qtoftarttge 2lbftd>t, bie er wenige 3abre barauf burch ben Bau bes Ulufeums 
(18^7/4-9) felber unterbinben muf. Ulan ift noch nicht reif für folche monumen« 
talen ©ebanfen. Sbte Tlufgabe, ben Zwinger burch einen Bau ju fdftieften, war 
eine probe auf ben Caft arebiteftonifeben ©efübls. £>er Ulufeumsbau bat fte 
üeftanben. ^>ie fein gegliederte, ftbmucffreubige Tlrt, mit ber Semper bie italient» 
ftbe 6ocbrenaiffance bebanbelt, leitet über ben Ulaftftabsunterfchieb hinweg 
wnb fiebert bem Zwinger bie 6auptmelobie in biefem Prunfftüct baulicher 
Kammermuftf.

^er funftbtftorifcben Ärfcheinung Sempers hat es feinen Xbbrucb getan, 
^aft fein Schaffen, als es eben in voller Blüte ftanb, ?wölf 3abre lang lahm« 
gelegt würbe. Qie Beteiligung an bem Sbresbener Xufftanb von 18^9 machte 
Semper jum polittfehen Flüchtling, ber in Parts unb Bonbon nur geiftig weiter« 
wirfen fonnte. Tiber als er 1858 in Zürich wieder feine Bautätigfett mit bem 
Bau bes bortigen polyteebnifums begann, batte er burch Bau, Äebre unb 
Schrift eine internationale Tlutorität erworben, wie fte bie beutfebe Xrcbiteftur 
bisher nur burch Sd>infel errungen hatte. Unb ähnlich wie Scbinfel blieb er 
auf ber ^äbe bes Ruhmes eigentlich hungrig. Wohl baute er reizvolle Werfe 
wie bas Rathaus in Winterthur unb bie Kuranlagen in Raga;, aber bie Tlr« 
beiten, an denen fein ^erj b^g, i*as Cbeaterprojeft für Rio be Janeiro unb bas 
Wagner«Feftfptelhaus für Utüncben, biteben unausgeführt. Unb als ihm bas
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noß> einmal 1870 mit bem Xuf an bie großen Wiener plane bie volle 
Scßale reicßt, ba mifcßt es fo viel bittre« ©ift in ben cEranF, baß er langfamen 
£ob bebeutete. Äößr unb ber 36jäßrige Xarl von ^afenauer (1833—92) hatten 
in bem großen Wiener tBufeum«»Wettbewerb ben erßen Prei« gewonnen. Är 
würbe Semper 3ur Begutachtung übergeben unb biefe« ©utachten, ba« bie 
WettbewerbegebanFen in großartiger Weife erweiterte, führte basu, baß bie 
Aufgabe Semper ;ufammen mit einem preisträger (Semper wählte ^afenauer) 
übertragen würbe. Siefe Sufammenarbeit, bie ßcß fpäter auch noch <tuf ba« neue 
Burgtheater erftrecEte, in bem Semper bie wefentlichften ©ebanFen feine« 
UTünchener ^eftfpielhaufe« einbaute, führte ?u ben unerfreulichen Reibungen 
unb ju unklaren Eünftlerifchen Situationen. Äs ift wohl Faum zweifelhaft, baß 
bie entfcßeibenben Arbeiten an ben Wufeen unb bem cEßeater von Semper her» 
rühren. Sie entßanben, wäßrenb ^afenauer ßcß al« mit Xecht vielbewunberter 
XrcßiteFt ber Wiener Weltau«ftellung von 1873 betätigte; ebenfo ßcßer aber 
Fann man behaupten, baß ber beForative PrunF, ber im inneren ber ©ebäube 
ßerrfcßt, unb ber fchon an bie Seit rüßrt, in ber IKaFart ben Wiener ©eßhmacE 
al« regierte, von ^afenauer ftammt.

Wäßrenb ßcß bie« ÄinzelßhicEfal vollenbete, wanbelte ßcß ber ßellenifcße ©eift 
überall in Seutfchlanb in ben ©eift ber italienifchen Xenaißance. Sogar Wein» 
brenner« Schüler unb Nachfolger Heinrich ^übfch (1795—1863) läßt feinen 
wanblungsreichen Stil in feinen beften WerFen, wie 3. B. ber ^rinFßalle in 
Baben»Baben, nach ber Xenaißance ßerüberfpielen.

^ermann Nicolai (I8II—81) baut in Sreeben feine vorneßmen Xe» 
naißance»paläße; <£ßr. ^riebr. Äein« (1812—92) errichtet bie Villa Berg bei 
Stuttgart unb ba« feine Fleine ctßeater in Biberach, vor allem aber (1856—60) 
ben impofanten „Xönigsbau" in Stuttgart, in bem SchinFel noch einmal auf» 
lebt, ©ottfrieb Neureuther (18II—87) ßhaßt, nach bem Bau vergebener 
Baßnßöfe, fein hefte« WerF 1865 in bem eblen Bau ber Wüncßener cEecßnifcßen 
^ocßfcßule. 3m ^intergrunb aber fehen wir fcßon Äubwig Boßnftebt 
(1822—85) auftaueßen, ber, nacß feiner Überßeblung au« Xußlanb, von ©otßa 
au« eine reiche cEätigFeit entfaltet, beren Wefen bureß ben vollfaftigen Äntwurf 
cßaraFterißert wirb, mit bem er 1872 ben erften prei« im erften Xeicßetags« 
Wettbewerb gewann. Är unb Xicßarb Äucae (1829—77) bilben ben Über» 
gang ;ur folgenben Äpocße, in beren WittelpunFt ber Xeicß«tag«bau ßeßt. 
Sie beiben Ülänner, bie fpäter beim sweiten Wettbewerb, bie beiben erßen 
Preife bavontrugen, ^riebrieß cEßierfcß unb Paul Wallot, arbeiteten beibe 
unter Äucae an beßen ^ranFfurter ©pernbaus. IKit ißren Namen ift bie 
Xicßtung angejeigt, in ber bie Strömung, bie von ScßinFel 3« Semper geßt, 
ßcß im näcßften Seitabfcßnitt 3U immer üppigeren unb freieren formen weiter» 
entwicEelt.

Nur in Wien ßielt cEßeopßil hänfen (1813 geb. in Xopenßagen, geft. 1891 
in Wien), ber acht 3aßre in Xtßen Beßrer an ben ^eeßnifeßen Xeßranftalten 
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WJW/ am ©ebanEen einer „griehifhen Xenaißance" feß unb brahte fhließlih 
fein latentes ©riehentum, bas beim ^au ber AEabemie ber Wißenfhaften unb 
^er Sternwarte in Athen frifhe VTahrung gefunben hatte, im Wiener Paria* 
Wentsgebäube jum triumphalen AusbrucE. 3n ben fahren aber, in benen er 
von 1856—70 bie Wiener BauEunft hauptfächlih befruchtete, trat bies ©riehen* 
tum nicht iu ben Vorbergrunb.

©s war bas für Wien eine Seit hoher baulicher 33lüte, bie im Sufammenhang 
ftanb mit einer ber wenigen ftäbtebaulichen Weißungen biefer ©pohe, bem plan 
für bie Wiener Stab ter Weiterung (1857/58), in bem Äubwig von ^orßer 
(geb. 1797 in 23ayreuth, geß. 1863) bie alten ^eßungsanlagen jum großen 
Wotiv ber „Xingßraße" ausgeftaltete. ©r gab ber Wiener BauEunft bamit 
gleichfam eine monumentale Shaufenßerauslage, in ber fte ihre Prachtbauten 
wirEungsvoll aneinanbergereiht jur Schau ßellen Eonnte, unb ße hat biefe 
WoglichEeit, bie ben ^augeiß ber Stabt fraglos ßarE angeftachelt hat, wacfer 
ausgenu^t.

Ttls cEheophil Raufen 185-6 nach Wien Eam, verbünbete er ßch halb mit 
bem regfamen Dörfler, ber unter anberem auch ber ©rünber ber „Allgemeinen 
33auzeitung" ißz baute mit ihm bie Xirhe in ber Vorßabt ©umpersborf, bie 
impofanten bauten bes Arfenals unb manche private paläße, wobei er Siegel* 
rohbau in ber Art ber italienifchen Xenaißance bevorzugte. ©r liebt reihe, 
farbige WirEungen — fein Earyatibengefhmücftes HTußEvereinsgebäube am 
Xarlsplat; aeigt bunten ^erraEottafhmucE fowie Vergolbung — unb biefer 
©eiß froher Sierfreube iß ber eigentliche ©eiß Wiens.

SMe Elafßfche Xuhe, mit ber Peter nobile (geb. 1775- im £efßn, geß. 1855) 
feinen breigeteilten borifchen 6allenbau bes „Burgtors" in ben zwanziger 
fahren errichtete, war jener fhmiegfameren unb zierlicheren Xenaißance ge* 
wichen, in bie Van ber Hüll (1812—1868) unb Siccarbsburg bas ^of*©pern* 
haus (1861—69) Eleibeten 5)er ©rfolg bes in feiner Art ausgezeichneten WerEes 
würbe burch beweglichere ©elfter verbunEelt, zu benen Raufen unb halb nachher 
’oeinrih von Berßel (1828—83) gehörte, ber am Opernhaus mitgearbeitet 
hatte. Ylachbem er an ber VotivEirhe feine gotifche Seele bewiefen hatte, 
fhwenEte er feit 1860 mit bem ^au ber VlationalbanE ins italienische 5ahr* 
waßer herüber, fhuf fein „IKufeum für Xunß unb ©nbußrie" in frühitalieni* 
fhem Siegelrohbau mit 6außein unb TerraEottafhmucE (1868—71) unb enblich 
bie 1873 begonnene Wiener Univerßtät in italienifher ^ohtenaißance. ©r 
wirb burch biefe 25eweglihEeit unb ©infühlungsEraft zu einem ber bewun* 
berten Vorbilber ber ©poche von 1870—1900, bie höchßen Xuhm in ber 5ähig* 
Eeit fah, ganz nah Sebarf bie verfhiebenßen Eünßlerifhen ^rembfprahen z« 
beherrfhen. Sbie Xeihe biefer Wiener UlonumentalarhiteEten befhließt bann 
Xarl von 6afenauer (geb 1833—95), ebenfalls ein Schöll von Van ber 
Vlüll unb Siccarbsburg, ber ßh bei bem unglücElihen ^Sunb, ben Semper 
wit ihm beim ^au ber ^Königlichen UTufeen unb bes ^ofburgtheaters fhließen

6d>uma4>er, Strömungen 
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mußte, unmöglich mit bem 30 Oäßre älteren Uleifter verfielen fonnte: bie 
„Xenaiffance", bie er im Kerzen trug, begriff nicht meßr bie feufche 3urü<f* 
Haltung eines Semper, fonbern liebte bie faft buhlerifcße pracßtentfaltung, 
ZU ber bie italienifche ^ormenwelt in ben fiebriger fahren mit Vorliebe ver* 
wanbt würbe.

2, mittrlalterli^e Strömung, ^in Blicf auf Wien, wo in ber großen 
Zeitgenöfßfchen 2lrchiteftur*2lusftellung, bie ber „Xing" bietet, ein flafßfcßes 
unb ein gotifches ©ebäube frieblich miteinanber abwechfeln, zeigt beutltch, baß 
bie Betrachtung ber Xenaiffancebewegung, bie burch biefen Jeitabfchnitt geßt, 
nur bie eine Seite bes wirflicßen Bilbes gibt, bas bie tBpocf>e barftellt. £>aß 
man von Utännern wie 6übfcß ober Äeins ebenfo viele Verfuge in mittelalter* 
ließen wie in renaiffanciftifcßen Stilen anführen fonnte, ift babei nicht bas 
Wefentlicße, barin fpiegelt ßcß bie alte ftiliftifeße Unentfcßloffenßeit Einzelner, 
nein, bie mittelalterlicßen ICenbenzen würben von einer ßöcßft entfcßloffenen 
Welle vorangetragen.

Wir ßaben bereits bie ©rünbung bes Xölner Sbombauvereins unb bie ©runb* 
fteinlegung zur Vollenbung bes großen Bauwerfs als eßarafterfftifeßes Symp* 
tom am Eingang ber Äpocße von 18^0—70 bezeießnet. ^riebrieß Wilßelm IV. 
empfanb fte felber als etwas Symbolhaftes, als er, ben jammer in ber <5anb, 
fagte: „tTteine Herren von Xöln, es begibt ftch ©roßes unter 3ßnen. £>ies ift, 
Sie fußlen es, fein gewöhnlicher prachtbau. Ü£s ift bas Werf bes Bruberßnns 
aller £)eutf(ßen, aller Befenntniffe." £)as war politifch gemeint —, es beutete 
auf bas beutfeße Äinßeitsfeßnen —, aber es ßatte auch feinen Sinn für bie 
Baufunft, benn bie Tlrcßiteftur bes Zornes begann immer mehr einen politi* 
fehen Beigefcßmacf befommen: man begnügte ßcß nießt mit bem romantifeß 
verfcß wommen en ©ermanentum ber Brentano unb Wacfenrober, es entftanb 
eine politifeße Xomantif, unb fte maeßte bie ©otif inm ftein geworbenen Begriff 
bes „iDeutfcßtums", mochte Semper noch fo überzeugenb nachweifen, baß ße 
in Wahrheit franzößfeßen Urfprungs fei.

Beim Sombau griff man auf bie Öriginalpläne ber ^affaben surü<f, bie 

auf einem Speicher in Sarmftabt gefunben, von Woller erfannt unb von ihm 
in ßeben forgfältigen Stichen veröffentlicht waren, unb als bie alten Bauten 
erft einmal wirfließ 3» reben begannen, vermummte bie Parole, bie in ben voran* 
gehenben daßrzeßnten fo maneße Bewegung ßervorgerufen ßat: „bas Wittel* 
alter bureß bie Tlntife läutern" zu müßen. Wan betonte mittelalterltcße Xon* 
ftruftion unb mittelalterliche ^anbwerfsüberlieferung unb war ftolz auf bie 
Wiebererwecfung bes Begriffes „Bauhütte." iDas alles fonnte noeß nießt er* 
reichen, baß bie ©otif wirfltch blutvoll würbe, wenn bie tBeifter, bie ße ßanb» 
ßabten, es nicht waren. £>er Schießer 5 wim er (1802—61) war woßl ein 
ausgezeichneter Tlpoftel bes J)ombaus, aber fein Xünftler, er fam über bie 
froftige „lineare" ©otif nißjt heraus, bie woßl jeben mit füßlem ^iaueß anweht, 
ber feine 2lpolIinaris*XapeUe in Xemagen betreten ßat; unb bas 6aupt ber 
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theinifchmeugotifchen Schule, Vinaena Staß (1819—99), ber ben einaigen 
Fatholifchen Som erbaute, ben bas 19. Jahrhwbert hervorbrachte, ben rieftgen 
&om in Äina (begonnen 1862), war auch nur ein Keiner unb Seifner. ^roß» 
bem tat bie „Sauhütte" ihre SchulbigFett, benn aus ihr ging ein aünftiger 
Steinmeß hetvor, ber 1862 berufen würbe, ben Wiener Stephansbom au 
vollenben unb ber enblicb wirFltch einer foldjen Aufgabe gewachfen war, ber 
Schwabe <$riebrich von Schmibt (1825—91)/ einer ber ar^iteFtonifchen 
(EbaraFterföpfe feiner Seit. Währenb fein 2$onFurrent Heinrich von Verfiel 
(1828—83) in feiner Wiener VotivFirche (begonnen 1856) aum erftenmal feit 
Habrbunberten einen gotifchen 3ürd;enneubau ausführt, ber trog wienerifd>er 
„Tlnmut" etwas von alter Weibe ahnen lä^t, errichtet er in Wien bie freier 
unb herber geftaltete Kirche von ^ünfhaus (1859), unb aeigt bann an feinem 
gewaltigen Xathaus, baff man in bem Foftbaren alten ©ewanbe ber ©otiF auch 
in neuer Seit gana gut fchreiten Fann, wenn bie Umftänbe erlauben, bas mit 
ber nötigen ^eierlichFett au tun. Wie mächtig bie gotifche Strömung war, aeigt 
ftch vielleicht am beutlicbften bei bem hiftvrifch geworbenen SweiFampf, ben 
Semper gelegentlich bes Wettbewerbs um bie abgebrannte HiFolaiFirche in 
Hamburg mit ihr führte. Semper hatte feinem projeFt auch einen mittelalterlich5 
romanifchen Äinf^lag gegeben, aber in feinem Sentralbau wehte boch un» 
verFennbar Xenaiffanceluft. Troßbem er ben erften Preis erhielt, ftegte 
ber ftreng gotifche Sau eines Änglänbers, ©utlbert Scott —, eine Fühle 
^Kirchenatrappe.

*£s lä^t ftch beutlich verfolgen, wie auch folche Wänner, bie in ihrem ©efamt* 
f4>affen verfchiebene perioben eines ftiliftifchen ©laubens aeigen, in biefer 
Epoche ihre gotifche Seit hüben. ^eintify Wüller (I8I9—90), ber burch 
□ahraehnte bem baulichen Wefen ber Stabt Sremen feinen Stempel aufgebrücft 
hat, ift bafür ein Seifpiel. 186^ baut er bie Sremer Sörfe, einen vortrefflich 
bisponierten Sau, in gotifchen formen, fpäter wirb er in feinen beften WerFen 
ein feiner Interpret vornehmen Xenaiffancegeiftes. demgegenüber macht einer 
ber intereffanteften Saumeifter bes □ahthwberts, Tllepis be (Ehuteauneuf 
(1799—1853), es umgeFehrt: vor I8$0 fchafft er ebel abgeFlärte italienifterenbe 
Sauten, wie bas Tlbenbrothfche ^aus in Jamburg, bas mit Kecht als ein 
WeifierwerF feiner Seit betrachtet würbe, unb nach 18^0 wirft er alles hinter 
ftch, was ihm feinen Erfolg gebracht hat, unb verfchreibt feine Seele einem 
aus bem Wittelalter entwicFelten SacFfteinbau, obgleich bas bamals in Jam
burg ein fehr unbanFbares Seginnen war.

Wan fleht, in ber Seit awifchen J85-O unb 1870 treffen ftch fvgar awei ©ene= 
rationen von Wännern, bie vorher ober nachher ber Xenaiffance gehören, im 
mittelalterlichen ^ahrwaffer.

(Ehateauneuf, ber von Weinbrenner herFommt, ifi bisher von ber T^unft« 
gefehlte nicht genügenb gewürbigt worben, weber ©urlitt, noch Watthäi noch 
Pauli Fennen ihu in ihren ^Kunftgefchichten bes 19. CJahrhunberts, unb boch 

4»



52 Sie bAuli^>e Äinaelaufgabe

ift er wohl bie einzige architeEtonifche perfonlichEeit, bie in ber dahrhunbertmitte 
mit Semper an Segabung wetteifern Fann, Sas betätigen feine Erfolge in 
internationalen Wettbewerben (er erhielt ben ^weiten Preis für ben Wonumen» 
talbau ber Äonboner Sörfe) unb bie leiber unausgeführten Entwürfe für bie 
Hamburger Sörfe, bie eine feltene Freiheit unb ©roüsügigEeit in Wotiv unb 

seigen. Tluch bie Sicherheit, mit ber er in feinen Sahnhofsbauten 
für bie Jamburg—Sergeborfer»Sahn SachlichEeit unb anmutige Würbe ;u 
vereinigen ifi in biefer Seit feiten. Sein eigentlicher dharaFter aber tritt 
erft nach bem Hamburger Sranbe (1852) Server. 25eim Wieberaufbau ber 
PetriPirche, ber er tro$ aller Pietät gegen bie Ruinen bes alten Saus ein 
burdjaus eigenartiges ©eftcht gab (er arbeitete mit ^erfenfelbt aufammen), h^t 
er wo|>l ben Eraftvollften goti^cn SaFralbau biefer Epoche gefchaffen. Tiber 
er griff auch in bie SuFunft. Tlhnlich wie Semper bei ber VliEolaiFirche, 
befchäftigte ihn ber Sentralbau als Äöfung bes proteftantifchen ©otteshaufes. 
Tiber auch er fcheiterte bamit in Jamburg, benn ber fchöne Tlchtecfbau ber 
©ertrubenFapelle blieb unausgeführt. 3n dhriftiania jeboch erbaute er feit 
1850 einen Sentralbau mit hohen: achtecEigen TSuppelraum, bie bortige Tlpofteb 
Firche, ber ben dypus ber 3ahlreichen berartigen gotifchen SacEfteinFirchen 
in reiner ^orm vorwegnimmt, bie breifig 3ahre fpäter in Seutfchlanb üblich 
werben. Währenb Jamburg nach bem Sranbe in einem Flafßsiftifchen pun= 
charaFter wieber aufgebaut würbe, errichtete er feine 3ahlreichen Sauten, 
unter benen bie „Tllte poft" unb bas Wohn» unb ©efchäftshaus von 
Schulte & Schemmann befonbers hervorragen, ausfchlieflid; in Sacfftein. 
Till feine zierliche ÄiebenswürbigFeit ftreift er babei jugunften einer herben 
SachlichEeit ab. Ulan verftanb biefe asFetifche norbifche Wenbung in feinem 
Fünftlerifcben Streben nicht, benn wenn Welhop in feinem 25uä> über „Tllt» 
Üamburgifche Sauweife" von dhateauneufs Vorliebe für Siegelrohbau fpricht, 
fe$t er hinju: „gegen beffen Tlnwenbung bei ftäbtifchen ^affaben ber 6am» 
burger ber vierziger 3ahre aber eine fo heftige Tlbneigung geigt, bah 
dhateauneuf nach Norwegen 30g." Ähnlich ging es einigen feiner Wit» 
Eämpfer; ihr bebeutenbfter, dheobor Sülau, muffte 18^9 feinen TlrchiteFten» 
beruf aufgeben. Hur in einigen großen Ingenieurbauten, WafferwerFen, ©as» 
anftalten, Srücfen Fonnte ftch ber SacFfteinbau unbehelligt ans Äicbt wagen: 
fte wählten ja nicht mit.

£>ies Verfagen ber Hamburger ift recht verhängnisvoll geworben, benn es 
hat bie ©ntwicflung einer ber wichtigften Seiten ber beutfcben SauFunji von 
gefunbem Tlnlauf in wenig erfreuliche Sahnen abgebrängt.

Sas Verhältnis ber Tlrd>iteFtur biefer Seit jum SacEfteinrohbau war bisher 
ungeFlärt geblieben. Wohl h^t SchinFel in einigen feiner gan? f<hli<hten Sauten 
(3. S. Wilitärgefängnis in ber Äinbenftrafe) ben Sacfftein in feiner natür
lichen WirFung rei3voll geseigt, fobalb er ftch aber aus ben Swängen ber Spar- 
famFeit etwas losläfen Eann, verfeinert er feine SacEfteinfprache nach einer 
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©eite, bie weniger ben 2lnfchluß an bie große alte ^adEfteinFultur Vlorbbeutfch» 
lanbs, als an italienifche Vorbilber fucßt (a. 25. ^auaFabemie). Sie UJünchener 
entfernen ßch in ber Äubwigßraße noch weiter vom beutfchen 25acEfteingeift; 
i^>re Verfuche, bie Fuge unßd>tbar ;n machen, feigen bie VerßänbnisloßgFeit 
für fein eigentliches Wefen; unb was vollenbs bie Wiener auf biefem ©ebiete 
fchaffen, ßeht gana unter bem Äinßuß beForativer Tlbßchten unb t>at mit einer 
wirFlichen 23a<fßeinfprache wenig a« tun.

Sie halb erbroffelten Verfuge in Jamburg gehen aber wirFltch barauf aus, 
eine folche 23acFfteinfprache au gewinnen, unb was t>ier nach bem großen ^ranbe 
entftanb, jeigt eine fo charaFtervolle, ausgefprochen norbbeutfche TlusbrucEs» 
weife, baß ßch wohl eine „Hamburger Schule" baraus hätte entwicFeln Fönnen.1) 
Statt beßen ergab man ßch balb barauf ber „<5annoverfchen Schule." &enn es 
half nichts: als im ^afen große Neubauten nötig würben, mußte man boch 
;um SadEftein greifen, unb bas tat man je^t leichter, weil er ßch im nahen 
Hannover in einer 2lrt bur^gefe^t hatte, bie man Fultivierter fanb. Siefe 2lrt 
verwifchte bie herbe Schlichtheit ber alten ^auweife burch eine Fülle gelehrt 
erbachter ITiotive, bie balb jur Konvention würben, unb um fo unlebenbiger 
wirFten, als man augleich von ber natürlichen ^eßanblung bes Siegelmaterials 
?u raffinierteren technißhen Oberßachenbehanblungen abbog. Siefe geFünftelte 
25lüte bes Sacffteinrohbaus ging auf ben Einfluß einer ungewöhnlich wir» 
Fungsmächtigen perfönlichFeit ;urücF.

£Es ift einer ber ironifchen Sufalle ber Fünftlerifchen ÄntwicFlung, baß 
in bem gleichen 3ahre, in bem dhateauneuf unb 25ülau ihre cEätigFeit in 
Hamburg abbrechen mußten, ein tBann in Hannover eine ÄehrtätigFeit 
am bortigen polytechniFum begann, bie faft fünfzig 3ahre lang mit beifpiel» 
lofem Erfolg bem gotifchen ^acffteinbau galt. £Es war (fonrab Wilhelm 
’oafe (1818—Ip02). Sein £ypus ift ähnlich, wie ber Friebrich von Schmibts, 
nur neigt fein Wefen mehr am gelehrten WerFgerechtigFeit, ein allgemeiner 
Sug in Horb» unb Ulittelbeutfchlanb, wo ber Verfaßet eines „Äehrbuch ber 
gotifchen donftructionen", ®eorg ®ottlieb Ungewitter (1820—63-) neben 
’oafe als ^heoretiFer eine große Kolle au fpielen beginnt, ^afe aber wirb 
einer ber größten praFtiFer, bie je in Seutfchlanb tätig waren: er baut 
25ahnhöfe unb poßgebäube, bas provinßalmufeum in Hannover unb ben 
Kiefenbau bes Schloßes Uiarienburg bei Vlorbßemmen —, vor allem aber 
Kirchen, von benen er mehr als h»nbert in bie Welt fegt. 35as alles entfteht 
unter echter 25egeifterung alsTlusßuß einer Fräftigen PerfönlichFeit. Ser gotifche 
Äinßuß erßrecEt ßch vom ^au auch auf IBöbel unb ®erät, aber es bleibt 
nicht aus, baß er unter ben ^änben ber Schülerfcßaren balb gana a»m leeren 
Formalismus wirb.

J) "Vßl. neuen Biegungen bee >5«ntburgec ^acffteinbaus in ber Witte bes
19. 3«brbunberts". 3entralblatt ber »auvertvaltung. I?23. Vtr. II-2£.
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Wan muß im ©eiße bie ©eftalt von donrab Wilßelm ^afe neben ber ©eftalt 
©ottfrieb Sempers feßen, wenn man bie künßlerifcße Lage biefes Seit» 
abfcßnitts recf>t vergegenwärtigen will. Sie hat ft4> ;u ben äußerßen ©egen* 
fä^en entwickelt. 23ie „Verblafenheit" ber Romantik verfchwinbet gan; unb 
löß ftcf> auf in ein feftnmriffenee ftiliftifeßes Spejialißentum. £)as wäre ein im 
höheren Sinn jiemlich gleichgültiger Vorgang, wenn er nicht eine tiefere 
Äegung grunbfä^licher 2lrt wiberfpiegelte.

2)ie Architektur ßat um bie Witte bes Oaßrßunberts enbgültig ben Dnßinkt 
bes Unbewußten eingebüßt. Seit fte vom ^aume ber ßißorifcßen Erkenntnis 
gegeßen, ßat ße ißre Unfcßulb verloren unb von nun an büren ihre ern^aften 
Vertreter nicht auf, ßcß um bie Frage nach „®ut unb ^öfe" ben 2$opf ?u 3er» 
breeßen. £)ie kunßpßilofopßifcße Überlegung, bie bei Schinkel noeß ben (Lfya* 
rakter ber gelegentlich formulierten Lebensweisheit trägt, wirb bei Semper, 
Bötticher, 6afe ober Ungewitter ;ur bureßbaeßten Lehre. £>as geißige Ringen 
gebt um ein gefeftigtes ©laubensbogma unb fpi^t ßcb in ber Saukunft ;um 
erßenmal ;u ber Frage ju, bie von nun an nießt mehr 3ur Ru^e kommt: „Was 
ift Wahrheit?" — £>ie Frage wirb mit gleicher Entfcßiebenßeit völlig verfchieben 
beantwortet, unb bie Verkörperung biefer Verfcßiebenßeit ift bas feltfame 
Paar: 6afe neben Semper.

&ie eine Partei geßt von ber Rnfid)t aus, baß bie areßitektonifeße Formenwelt 
ausfeßließließ aus konftruktiven ^ebingungen ßervorgegangen fei unb nur aus 
biefen weiterentwickelt werben könne. Sie ßeßt bie „Waßrßeit" in bem beut* 
ließen ^ervorkeßren biefer konftruktiven Elemente unb glaubt, eben hierfür 
in ber ©otik bie unüberbietbare Leßrmeifterin ;u ßnben.

feie anbere Partei fagt, um mit Semper ju fpreeßen: „£)ie Form, bie 3ur 
Erfcßeinung geworbene 3bee, barf bem Stoffe, aus bem ße gemaeßt iß, nießt 
wiberfpreeßen, allein es ift nießt abfolut notwenbig, baß ber Stoff als folcßer 
3U ber 2$unßerfcßeinung als Faktor ßinjutrete." Sie fueßt bie „Waßrßeit" in 
bem fymbolifeßen Wert ber formen. Solcße fymbolifeßen Werte ßeßt ße in 
ben Gilbungen, bie auf bie Antike jurückgeßen, als etwas Allgemeingültiges 
entwickelt. ^ans Semper fagt von feinem Vater: „3n ben areßitektonifeßen 
Orbnungen, proßlen, Siergliebern unb (Ornamenten faß er keinen äußerlicßen 
Prunk, welcßer bem konßruktiven Rem beliebig angeklebt werben könne, 
fonbern er faßt ße als bebeutungsvolle Symbole auf, welcße tßeils bie bynamifeßen 
Funktionen bes fragens, Verbinbens, ©etragenwerbens, tßeils bie ^eßimmung 
bes ©ebäubes in ibealer Weife ausfpreeßen follten."

So erkennt bie Seit woßl ben Unterfcßieb jwifeßen einer materielbtecßnifcßen 
unb einer ibeellffymbolißßen „Waßrßeit" in ber 33aukunft, aber ße ßat nießt 
bie ^Kraft ju einer felbftänbigen Scßöpfung, in ber beibe ißre ©egenfäijlicßkeit 
verlieren unb in eine verfcßmeljen. £>as war unmöglicß, folange man bie ^e* 
ßätigung feines Waßrßeitsbegriffes in ben fertigen Ergebniffen früherer Seiten 
fueßte, unb ße nießt felber aus eigener Rraft ju erarbeiten wagte.



Decbnifcbe Xegungen 55

B. 30ie Baulidje «©efamtaufgaBe
^ierju bie Tlbbilfeungen 47 bis 85

1. Regungen. Wäbrenb bie Zünftler in bem Wiberfpiel biefer äftbe»
tiftben fragen bas Problem ber Seit faben, ?og es in Wahrheit an gan; anberer 
Stelle als bunfle Wolfe empor. Diefe Wolfe formte ftc^> allmählich ;u einem 
©efpenft, bas noch beute am Fimmel ber Seit fie^t.

Was wir meinen, bat Heinrich von Dreitfcßfe in feiner „Deutfthen ©eftbicbte 
im 19. Sctbrbunbert" in bie Worte gefleibet: „iSrft um bas Sahr 1840 be» 
gannen mit ben ^abrifen unb ben Torfen, ben Äifenbaßnen unb ben Seitungen 
aud> bie ^Klaffenfämpfe, bie unftete 6aft unb bas wageluftige Selbftgefübl ber 
mobernen VolFswirtf^aft in bas beutfdje Leben einjubringen. Sis bahin ver» 
harrte bie IBebrbeit bes Volfes noch in ben fleinftäbtifchen ©ewobnbeiten ber 
erften 5riebens;eiten, feßbuft Ä»f ber väterlichen Scholle, im hergebrachten 
*oanbwerf ftill gefcbäftig, jufrieben mit ben beftbeibenen ©enüffen bes un» 
gefthmüctten Kaufes."

Wie auf einen Schlag regten ftch überall in Deutftblanb Kräfte, um biefe 
fleinftäbtifcben ©ewohnbeiten ;u ftören. *Bs ift fymbolifcb für biefe entfcbei» 
benbe Tlnfangsjeit ber vierziger S^ßre, baß 1842 Robert UTayer bas ©efe^ ber 
Erhaltung ber Energie entbecfte, es gab gleicßfam ber jahrßunbertelangen 
perpetuum»mobile»Sebnfud>t ber HTenfcben eine neue unb entfcßeibenbe Wem 
bung. 2luf neuem Wege begann man ber Haturfraft auf ihre ©ebeimniffe ;u 
fommen, man fing an fte ?u bänbigen unb umjuformen. Ulan formte bamit 
bas eigene Leben um. Das fünbigte ftch in biefen fahren an: 1837 würbe ber 
Üiorfe»lTelegrapb erfunben; 1838 entftanb bie öufenbabn Berlin—Potsbam; 
1842 begann ber regelmäßige Dampferverfeßr Bremen—View 3?orf.

Der eine große 5aftor, ber in bas arcbiteftonifcbe Leben eingriff, ber Ver» 
feßr fünbigte feine ^errfcßaft auf bie verfcßiebenfte Weife an.

1842 bonnerte in £)eutfcblanb ber erfte Dampfhammer. Wäbrenb ber £rev 
berr von Stein fchon vor 15 Sab^n gerufen b<ttte: „Wir ftnb übervölfert, 
haben überfabriftert, überprobuftert, ftnb überfüttert, nicht möglicßfte Pro» 
buftion von Lebensmitteln unb ^ubrifmaterialien ift ber Swecf ber bürgerlichen 
©efellfcbaft —" würben bie r^eim^cn Snbuftriellen im Tlnfang ber vierftger 
Sabre eine immer entftbetbenbere HTacbt in DeutfchUnb. Sm Sufammenhang 
mit ber Äntwicflung ber Äifenbabnen begannen fte, bie Wirtfcbaft in großem 
Stil ;u organifteren. 23anfgrünbungen unb Tlftiengefellfcbaften tauchen sum 
erftenmal in Verbinbung mit ^abrifunternebmungen auf.

Der zweite große Saftor, ber in bas arcbiteftonifcbe Leben eingriff, bie 
Snbuftrie, war in ihrem ’oerrftberaug nicht melw aufjubulten.

Sm gleiten Subre 1842, in bem Sriebricb Wilhelm IV. ben ©runbftein ;um 
Dombau legte, würbe in bemfelben Äöln bie „Xbeinifcbe Seitung" gegrünbet. 
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3ßre eifrigen mitarbeiter waren ber große Wirtßßaftsorganifator Wevißen unb 
fein 2$rets —, ißr XebaFteur würbe 2$arl niarp. Seltfames 33ilb, bas ben ©rünber 
bes „Scßwanenorbens", ben ©rünber bes SanFvereins unb ben ©rünber ber 
SoßalbemoFratifcßen Partei auf ber gleichen platte jetgt! Tille brei ftnb in 
ißrer Tlrt befeelt von menfcßenfreunblicßen ©ebanEen, fte glauben alle brei, 
ben ScßicEfalsruf ißrer ^poc^e erEannt ?u ßaben. Sie Jett beginnt, wo bie 
entgegengefe^ten Antworten auf biefen Kuf ßcß verfeßigen unb ßcß in be» 
stimmten menfcßengruppen materialißeren. Sie VolFsbeglücEung bes Königs 
füßrt jum ßänbifcßen ^eubaltsmus, bie VolEsbeglücEung mevißens jum wirt« 
f4>aftli4>en Liberalismus, bie VolFsbeglücFung von UTarp ;um ElaßenEämpfe« 
rifdjen marpismus.

Ser britte große 5aEtor, ber in bas arcßiteFtontfcße Leben etngriß, bie neue 
menfcßenfcßicßtung, beginnt, tßre Tlnfprücße gebteterifcß ;u ergeben.

©eit 1840 trat — nach einem Tlusfprucß bes SireFtors bes preußtfcßen Sta» 
tißifchen Süros — jum erßenmal bie Wohnungsnot Server. 1844 fammelte 
^riebrid) Engels bie ÄinbrücEe, bie ;u bem weltbewegenben Sucß „Sie Lage 
ber arbeitenben blaßen in Änglanb" füßrte. Ser Tlufßanb ber fcßleßfcßen 
Weber vom gleichen 3aßre gab einen grellen Sltcf in verwanbte beutf^e 
Jußänbe.

Ser vierte große 5aEtor, bie foßale V7ot, Eünbigte ßcß an, bie in bas areßt» 
teFtonifcße Leben vor allem in 5orm ber Wohnungsfrage eingrtff.

Junäcßß erFannte bie TlrcßtteFtur nießt, baß alle biefe Jeteßen, bie am Fimmel 
ßanben, aueß ißr galten. Sie Tlßnung bavon hämmerte juerß im 2$unßgewerbe. 
Sas ift bemerFenswert, benn aueß fünfzig 3aßre fpäter, begann bas Sewußtfein 
für bie Lage ber Jett ßcß ;uerß im ^Kunßgewerbe ju regen, ©enauer betraeßtet 
iß bas Fein Wunber, benn wäßrenb bie WirFungen in ber TlrcßiteFtur ßeß inbtreFt 
äußern, ergriff bie 3nbußrtalißerung, bie fett 1840 in ben größeren Stäbten 
begann, bas ^Kunßgewerbe fo unmittelbar unb ßanbgretfließ, baß man es 
unmöglicß überfeßen Eonnte. Sie Wafcßine entfaltete ißre maeßt: „bas Scßwie» 
rigße unb müßfamße erreießt ße fpielenb mit tßren von ber Wißenfcßaft erborg» 
ten mitteln; ber ßärteße Porpßyr unb ©ranit feßnetbet ßcß wie treibe, poltert 
ßcß wie Wacßs, bas Elfenbein wirb weieß gemaeßt unb in formen gebrucEt, 
2^autfcßuE unb ©uttapereßa wirb vulFanißert unb su täufeßenben naeßaßmun» 
gen ber Scßni^werEe in 6ol;, Uletall unb Stein benutzt, bei benen ber natürliche 
Seretcß ber ßngierten Stoffe weit überfeßritten wirb. Hietall wirb nicht meßr 
gegoßen ober getrieben, fonbern mit füngß unbeEannten HaturFräften auf 
galvanoplaßifcßem Wege beponiert. — Sie mafd;ine näßt, ßricEt, ßteft, feßnt^t, 
malt, greift tief ein in bas ©ebiet ber menfcßltcßen 2$unß unb befeßämt jebe 
menfcßlicße ©efeßief ließ Feit." Sas ßnb Worte, in bie ©ottfrieb Semper ßalb voll 
Sewunberung, ßalb voll ScßrecFen ausbrießt, als er in Äonbon auf ber Welt« 
ausßellung von 1851 ßeßt, was im vorangegangenen 3aßr;eßnt entßanben iß. 
3n feiner berüßmt geworbenen Scßrift „Wißenfcßaft, 3nbuftrie unb ^Kunft" 
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(1852) cßaraFteriflert Semper treffenb bie Umwälzungen unb ©efaßren, bie bem 
Werf ber Funftgeübten 6anb burcß bie 3nbuftrialiflerung mittele ber lUafeßine 
broßen. — Ein Erftes — fo füßrt er aus — ift bas Unvermögen, ben Xetd;tum 
an UTöglteßFeiten, bie bie UTaf^ine bietet, richtig zu meiftern. Y7ur bie ©egen» 

ftanbe, bei benen ber „Ernft bes ©ebraueßes" Feinen unnützen Zierrat geftattet 
unb bie Verebelung nur innerhalb ber ftreng vorgezeidjmeten Form tßrer 33e» 
ftimmung vor fleß geßen Fann (Wagen, Waffen, Ünftrumente), ftnb biefer ©efaßr 
einigermaßen entrückt. Ein Zweites ift bas Verwifcßen ber EigentümlicßFeiten, 
bie entfließen, wenn eine ^anb mit einem JUateriale ringt. Dies Xin gen erzeugt 
„Urmotive" unb ftiliftifdje Urgewoßnßeiten, bie nießt ungeftraft verfeßwinben 
bürfen, aber ebenfowenig ungeftraft verpflanzt werben Fönnen. Ein Drittes ift 
bie Entwertung nießt nur bes probuFtes, fonbern ber Arbeit felbft burcß bie 
iUafcßine. Sie birgt bie ©efaßr in fleß, baß biefe Entwertung fl(ß aueß auf bie» 
jenigen WerFe erftreckt, bie wirFlicß mit ber ^anb ßergeflellt werben.

£>as etwa waren bie Sorgen, bie ben Xünftler bewegten, unb fte alle ftnb 
taufenbfaeß gereeßtfertigt worben. Tiber wäßrenb Englanb burcß bes Prinz» 
gemäß! Tllbert weifes Verftänbnis bie Folgerungen baraus zog unb mit Sem» 
Pers ^tlfe bie Xunftfcßule in „!Uarlborougß»^oufe" grünbete, aus ber bas 
Soutß»Xenflngton»!Uufeum ßervorgegangen ift, fanb Deutfcßlanb nießt bie 
^Kraft, fleß zu weßren. Erft fünfzig 3aßre fpäter naßm es naeß einem unerßörten 
Äetbensweg ben hoppelten Xampf auf, ben es z« Fämpfen galt: ben Xampf 
gegen bie lUafcßine, um bem ^anbwerF bie ©ebiete z« retten, auf benen es 
unerfe^licß war, unb ben Xampf im ^unbe mit ber lUafcßine, um aus ber neuen 
^Kraft bas ßerauszußolen, was nur fte zu leiften vermoeßte.

Würben bie Probleme ber beginnenben lEecßniflerung bes hebens bem Xunft» 
gewerbe gegenüber wenigftens von vorausfeßauenbem Xünftlergeift erFannt, fo 
blieben fte ber TlrcßiteFtur gegenüber ben Fünftlerifcß Scßaffenben fo gut wie 
verborgen. Die Entwicklung bes VerFeßrs unb feiner Tlnlagen, bie neuartigen 
Tlrbeitsmetßoben ber ^nbuftrte, bie foziale Umfcßicßtung, bie ein neu ßerauf» 
fommenber Tlrbeiterftanb mit fleß braeßte, vor allem bie brängenbe Hot ber 
Wohnungsfrage, bie bamit zufammenßing, — bas alles fteUte an bie arcßiteF» 
tonifeße ©rganifation bes Sufammenlebens ber tttenfeßen Tlnforberungen, bie 
alle anberen Fragen bes bauens hatten übertönen müßen, niemals ver» 
langte eine Seit meßr vom TlrcßiteFten fleß als „Stäbtebauer", nämlich als 
foziologifchen Dirigenten zu füßlen, als biefe Seit. Unb wie ftanb es mit bem 
Stäbtebau ?

2. ^ftßetif^e Regungen. Eße man fleß bem TlusbrucE tiefer Enttäufeßung 
ßingibt, ben biefe Frage auslöft, muß man einige Äeiftungen auf bem ©ebiet bes 
aftßetifcßen Stöbtebaues gebüßrenb ßervorßeben. Der Sinn für monumentale 
Fünftlerifeße Sufammenßänge ift nießt ganz ausgeftorben. 3n Berlin verfueßt man 
ber Spree»3nfel beim ^au ber Ylationalgalerie eine Tlrt „Xunftforum" ab» 
Zugewinnen, in Ulüncßen ift bie Tlnlage ber iUapimilianftraße, wenn man von ißrer 
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Urcfyitrftur abßeht, eine einbrucfsvolle Äeiftung. Vor allem aber ift ber neue 
Bebauungsplan von Wien hervorzuheben, ber aus &ubwiQ von ^örfters ^anb 
hervorgeht. Seine Bebeutung liegt in ber ©röfe ber 3bee unb in feiner £rei» 
Stächenpolitif, benn fünStlerifch entbehrt bas impofante ©ebilbe ber Xingftraße, 
wie (Eamillo Sitte 1889 treffenb nachgewiefen hät,ber wirtlichen Äaumgeftaltung. 
Eigentlich l>at Semper fchon 1870 biefe ^ritit in feinem plan für bietUufeums» 
gruppe baburch geübt, baf er bie einfettige Tlufreihung architeftonifcher Schau» 
ftücEe auf ber ^Konfaven bes Kinges aufhebt unb Eühn auf bie anbere Seite ber 
XingStra^e herübergreift, bie er mit zwei mächtigen cEriumphtoren zufammen» 
faffenb überbrücEt. Siefer plan war bie fünftlerifche 6öd>ftleiftung ber Epoche, 
bie leiber verfäumt bie ftäbtebauliche ©eftaltungsfraft eines Semper aus» 
Zunü^en: er blieb ebenfo im ^ragmentarifchen Reefen, wie bie 2lbftchten, bie 
Semper für ben Jwtngerpla^ in Sresben verfolgte, unb auch bie wahrhaft großen 
©ebanfen, bie er für ben Wieberaufbau Jamburgs nach bem Branbe bes Jahres 
18^2 h«*tte, bringen ihm nur Enttäufchungen, wenn fte auch inbireft ihre 
Wirfung nicht verfehlten.

3« ^ojiologif^e Regungen. Siefer gewaltige Branb hät baburch, ba^ er bie 
jweitgrhüte Stabt Seutfchlanbs bazu swang, 3 Io ha ihres ^Körpers neu zu formen, 
ein tUufterbeifpiel bafür gegeben, wie man um bie 3ahrh«nbertmitte bie wichtigste 
unb fchwerfte Aufgabe anfa^te, bie ber Seit geftellt war, bie Aufgabe, ben Über» 
gang ber großen Stabt zur „©ro^ftabt" ;u vollziehen. &as, was in Jamburg 
gefchahz ift beshalb wert, etwas genauer betrachtet zu werben. Sas Problem tritt 
uns hier in äußerster Sufpi^ung entgegen, benn Sicherlich war Jamburg in ber 
erften Hälfte bes 19.3ahrhunberts eine entzütfenb malerifche Stabt, aber es glich 
ber „5rau Welt", von ber bie mittelalterliche Sichtung berichtet, baü fie von vorne 
betrachtet, als bie reizvollste ber grauen erfcheint, von rücEwärts betrachtet aber 
ftch Seigt voller Schwären unb greulichem ©ewürm. gütfanwiUe hätte ben 
Wirrwarr feiner BaublöcEe burch gro0e Tlchfen aufgeweitet, ber gro^e Branb 
zwang ben Bürgerwillen, ftch biefer Aufgabe felber bewußt z» werben. Ein 
Ingenieur, ber Englänber Äinbley, ber gerabe bie Bahn von Jamburg nach 
Bergeborf vollenbet hätte, machte, unter ft ü^t von einer „Sechnifchen tom> 
miffton", ben ersten plan zum Wieberaufbau. Sas war infofern vernünftig, als 
bie moberne ©ro^ftabt Steh auf ©runblagen aufzubauen hät, bie Ingenieur» 
technif fchaffen muf. Unter ben Singen, bie von ©runb aus umgeftaltet werben 
mußten, fteht als erftes bie Tlbwafferfrage: ftatt feinen Unrat wie bisher in bie 
Wafferarme ber „Fleete" zu leiten, führte Jamburg als erfte beutfehe Stabt eine 
groh angelegte Schwemmfanalifation ein; bar an fehltest ftch äls zweites bie 
WaSferverforgung: Jamburg legte eine gro^e „WafferEunSt" an, ftatt fein 
Srinhvaffer aus eben biefen verfchmu^ten Fleeten z« beziehen; — als brittes, bie 
Beleuchtungsfrage: Jamburg fchuf ft«h> eine ©asanStalt, Statt ber bisherigen 
Beleuchtung burch ^ran unb d5l; als viertes bie Regelung ber tUehlverforgung, 
beren tüühlen bisher bie Schiffbarfeit zwifchen bem 6afen unb ben Tllfterbecfen 
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unterbunben unb biefen Waßerßäcßen eine ßets wecßfelnbe Spiegelßßße gegeben 
bitten; enblicß eine Keform ber Straßenverfeßrsjüge, beren Breite bisher auf 
6auptßre<fen yvifeben ßeben unb neun Mieter betragen h&tte.

&as alles muß h^morgehoben werben, weil es zum erßen Mlale etwas zeigt, 
was bie Tlrcßiteften erft lernen mußten unb lange Zeit niä>t gelernt haben: 
baß Stäbtebau ftcb burcßaus nifyt nur in Bauwerfen abfpielt, fonbern zunä^ft 
in ber Bewältigung ber neuen technifcßen Mlöglicßfeiten beßeht, bie eine neue 
Seit zur Verfügung ßellt; ße führen zu einem immer verwi<feiteren Tlberfyßem 
bes großen Bauten färpers, bas niä>t etwa eine Sadße für ßcß ift, fonbern richtig 
in ihn eingebettet werben muß. Sas Hamburger Beifpiel jeigt aber aucß ßöcßß 
lehrreich bie (Segenfeite biefer Ärfenntnis, nämlid), baß Stäbtebau trog alles 
^ecßnifcßen eine geßalterifcße Aufgabe bleibt. Äinbleys plan war ber Inbegriff 
arcßiteftonifcßen Unverßanbes, unb trogbem wäre er wah^einliü) in ber ^aß 
ber Vcot ausgefüßrt werben, wenn bem Ingenieur nicht im legten Tlugenblicf 
ein Tlrcßiteft gegenübergetreten wäre: Semper machte einen ©egenplan, ber 
an ©roßartigfeit ber piaggeftaltungen bem Wiener plan feßr naße ßeßt. s£r 
würbe als läßige XKinmißbung beifeite gefeheben, aber er weilte in bem Vor» 
ßgenben ber „Secßnifd;en iommifßon", Tllepis be (fßateauneuf, bas fünßlerißße 
©ewißen, unb fo entftanb feßließließ in einem ßöcßß merfwürbigen Wiberfpiel 
von Semper unb (tßateauneuf ber plan, ber jur Tlusfüßrung gefommen iß. 
£r jeigt ben ßäbtebaulich wirfungsvollen ßafenförmigen Zufammenhang 
jwißßen Binnenalfter unb Xatßausplag, eine piagform, bie nur im Mlarfus» 
plag von Venebig ähnlich vorßanben ift. Äicßtwarf fagt von bem Ergebnis: 
„3d) wüßte nicht, baß um biefelbe Zeit in Europa etwas Bebeutenberes gefeßaf» 
fen würbe, felbft in Paris nicht." Är benft an bie weltberühmte ßäbtebauließe 
Arbeit, bie Haußmann bort I8$I—£5 entfaltete.

Sie „cTechnißhe (Eommifßon" begnügte ßcß nicht mit biefem plan, ße entwarf 
burch ißateauneufs ^anb bie Elfter artaben, unb ße legte gleichmäßige ©ebäube» 
h^hen an ben ^auptplägen feß; fo entftanben an Stelle ber malerifcß aufgetäften 
mittelalterlichen Stäbtebilber flare, feft umgrenzte Käume; ber Xatßausplag 
erhielt trog jaßlreicßer Tlrcßiteften einen einheitlichen <£hcwafter, unb bie Binnen» 
alßer würbe jegt erft ein Kaum1).

2lber gerabe folch bewußtem äßhetißhen Vorgehen gegenüber ift es für bie 
©renjen bes Verßänbnißes ber Seit bejeießnenb, baß alle Bemühungen ber 
(tommifßon, ber ganzen Stabt eine neue Bauorbnung zu geben, am einmütigen 
Wiberßanb ber Bevälferuug feßeiterte. JTJan ßielt es für ausreießenb, in bem 
neuerbauten ©ebiet einige Beftimmungen zu erlaßen, bie bem ^euerfeßug 
bienten, unb erß 186$ würben in einem burdhaus ungenügenben Baugefeg 
gewiße allgemeine Bebingungen für bie innere Stabt feßgelegt, bie vor allem 
bie ^ößenentwicflung an ben Straßen regeln follten. Saß man aus fojialen

*) "ügl. Sdjumacbee. Wie bas jBiunflroerf „^ambutB" nad> betn großen 23ranb entftanb. 
"Verlag CErnfl (Curtius, Berlin I$»2o.
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©rünben bie formen ber baulichen ©eftaltung bes Hausorgantsmus beeinfluffen 
muh, wenn bie menfchen immer mehr mechanifch aneinanbergepfer4>t werben, 
war ben leitenben greifen noch nicht aumBewuhtfein geFommen: bie Wohnungs» 
frage, biefe 5rage aller fragen, blieb unberührt.

Sas ift bas Bilb ber beften ftäbtebaulichen ©efamtleiftung ber Seit. Surch 
bie mitarbeit von Zünftlern erhielt fte ihre Werte. Wo in Seutfchlanb biefe 
mitarbeit fehlte, blieb nur eine Sammlung aller mängel übrig, welche bie 
bamalige ftäbtebauliche J^rFenntnis aufwies, unb biefe mängel würben gefe^lich 
verewigt. Safür ift ber Bebauungsplan, ben ftch bie größte beutfche Stabt, 
Berlin, in ben fahren 1358—62 gab, ein berebtes unb berüchtigtes Seugnis1). 
Wenn man folche Arbeiten fieht, burch welche bie Safeinsbebtngungen vieler 
(Eaufenbe von menfchen unnötigerweife ;ur Qual geworben ftnb, liegt etwas 
£ragtfches barin, bah es in biefen erften fahren ber Äntfchetbung über ben 
fokalen Weg ber TlrchiteFtur männer gab, bie bie ^orberung ber Seit erFannten, 
bie laut riefen unb bie nicht gehört würben. 3a, fte erFannten nicht nur bie 
^orberungen, fonbern auch bie Dichtung, in ber man bie Xöfung fuchen muhte. 
2lls Victor 2lime Huber I8H, im gleichen 3ah« wie Engels, XBnglanb Fennen» 
lernte, erhob er jwar auch leibenf<haftliche Klagen, aber fte münbeten in ben 
erften Vorfchlag einer 2lrbetter»©artenhabt. 2luf jungfräulichem Lanbe wollte 
er mit vereinter Hilfe bes Staates unb freier Vereine jubeln; Räuschen unb 
©arten follten ben Arbeiter fehh^ft machen. 1850 gelang es ihm, in Sufammen» 
arbeit mit bem weitftchtigen TlrchiteFten (£. W. Hoffmann unb mit Unter» 
hü$ung bes Prinzen von preuhen eine „Berliner Baugefellfchaft" für Arbeiter» 
häufer auf genoffenfchaftlicher ©runblage ins Leben au rufen, bie aber burch 
Ulan gel an mitteln ihre 2lbft«hten nur in Fümmerltchfier $orm verwtrFlichen 
Fonnte.

Tille folche ©ebanFen lagen ben männern völlig fern, bie nach lumbertjähriger 
Paufe ber Stabt Berlin bie marfchroute ihrer tSntwicFlung vorfchrieben. Von 
ben beiben 3nftrumenten, bie hierfür jufammenwirFen, Bauorbnung unb 
Bebauungsplan, hätte ber Staat im Furaftchtigen ZKampf gegen ben Stetnfchen 
©ebanFen ber Selbftverwaltung ber Stäbte bie Bauorbnung felbft in ber Haub 
behalten. 3n mihverhanbenem Liberalismus gab fte ben ©runbbeft^ern bie 
gröhten Baufreiheiten bezüglich Höhe unb Hofabftanb ber Bebauung: an 
Strahen über 15 m Fonnte beliebig hoch gebaut werben, Höfe brauchten nur 
5,3 m im Quabrat au fein: bamit war ber hohen mietshausFaferne unb ihren 
luftlofen Hinterhöfen ber Weg geebnet. Ser Stabt blieb es vorbehalten, au biefer 
Bauorbnung ben Bebauungsplan au machen unb bie Strahen ausauführen, 
aber infolge nicht enbenber ^KompetenaFonhiFte würbe er fchliehlich nicht von 
ber Stabt, fonbern vom haatlichen Poliaeipräfibenten aufgeftellt. Sieferplan 
hätte burch feinen Sufchnitt bem Unheil ber Bauorbnung in weitem mähe

X>gl. Hegemann, „S>as (leinerne Serien". :Ktevenl>euer, Serien.
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(feuern Bönnen, ftatt beffen lieff er BaublöcBe entffehen, beren übermäffige Siefe 
nur burch bie refflofe Tlusbilbung au Hinterhöfen wirtffhaftlich uusgenu^t 
werben fonnte, fo baff ber Beben bereitet war, auf bem bie gefährlichen 5rei» 
helfen ber Bauorbnung ffch wuchernb entfalten fonnten. Sie gröffte unb ärgfte 
lUietsBafernenftabt ber Welt war baburch geboren, i£rft breiffig 3ahre fpäter 
verfügte man, in jagh<tfter unb ungenügenber Weife an biefer tHiffgeburt 
wenigftens etwas ;u operieren, befeittgen lieff ffe ftch nicht wieher.

Siefe Schtlberung ift nötig, nicht fo fehr um itycer TlnBlage willen, fonbern 
bamit man fleht, baff ffch bie Verantwortung für bie architeftonifche PhV5 
ffognomie ber Stabte von biefem oeitpunft an au verfchieben beginnt. Sie ift 
nicht melw eine Sache ber TlrchiteBtur, ffe wirb in erfter Ätnie eine Sache ber 
©efe^gebung unb ber Verwaltung. Äs beginnt ein erbitterter ^Kampf awtfchen 
bem Jachmann unb bem behörbltchen Verwaltungsmann, ber bis aum 3ahre 
1930 nicht ausgeBämpft war. V7icht als ob alle Fachmänner gewufft hatten, was 
nottat, aber wenn ffe es wufften, fehlten ihnen bie Äompetenaen, um es burch» 
aufe^en: bie ©runbbeffßer unb Bauunternehmer erwiefen ftch meiftens als 
mächtiger wie ffe. Unter bem Stichwort „Wirtffhaftsintereffe" bahnte ihnen 
ber 3urift ben Weg, meiffens tm Unflaren über ben ©rab ber Tlus wir Bung feines 
Suns. Senn es ift nicht leicht, bie Folgen, bie ein Bebauungsplan für bie archi» 
teBtonifche ©eftaltung unb biefe ©eftaltung für ben foatalen Suftanb eines 
Baugebietes h<*t, aus einem plan herausaulefen. Sie baburch bebingte Tlhnungs» 
loffgBett läfft biefe erffen verhängnisvollen Anläufe eines foatalen Stäbtebaus 
noch Im Ätcht ber Unffhulb erffheinen; als man bie folgen fah, nicht eingriff unb 
es beftenfalls bem TlrchtteBten überlieff, ffch tm TSampf mit bem Unheil, bem er 
Form geben follte, aufaureiben, begann bie Schulb. Sie ffhwebt über ber ganaen 
weiteren Äntwicflung.

Tils nach 1870 bie betfpiellofe Bautätigfeit in Seutffhlanb einfe^te, bie noch 
heute bas Bilb unferer nächften Umwelt im wefentlichen beherrfcht, fanb ffe 
unter bem Begriff „Tlrchtteftur" gar nicht mehr etwas Einheitliches vor: bie 
äffhettffhe, bie foaiologiffhe unb bie prafttffhe Seite bes Bauens Blafften aus» 
etnanber. früher waren ffe ein unb basfelbe gewefen.

S>te foaiologifcffe Sette begann ffch a« mechanifferen in Form von Bebau» 
ungsplänen unb Bauorbnungen. Soweit ffe nicht in ben Hänben ber griffen 
lagen, galten ffe immer mehr uls Sache ber Ingenieure, benn beim Ingenieur 
gab es eine gewiffe ©renae, wo man ihm bie Überlegenheit bes Sachverffanbes 
nicht ffreitig machen Bonnte; bie ©renae, wo bie UnwägbarBetten architeBtoni» 
fehen ©effaltens beginnen, läfft ffch nicht fo beutlich atehen.

bie praBtifehe Seite, — bas foll heiffen, bie ©eftaltung ber rein praB» 
tifeffen Bebürfntffe, bie mit ber techntfchen Äntwicflung ber Seit aufammen» 
hingen —, entglitt bem TlrchiteBten immer mehr. 5um Seil burch ein bau» 
liches Unternehmertum, bas ffch herausbilbete unb tm Bauen nur noch hie 
©effchtspunBte bes ©efchäftes hervorBehrte, teils burch ben Hochmut ber
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bie biefe praFtifchen Aufgaben bes Tlrbeitslebens unb ber 
Ulaffen quartiere für unter ihrer Fünftlerifchen Würbe hielt, antwortete boch ber 
berliner TlrchiteFtenverein, als ein Wettbewerb für Tlrbeiterwohnungen 18^1 
ausgefchrteben werben follte, ba^ „eine folche Aufgabe ?u wenig architeFtonifches 
Ontereffe biete".

Hur bie äfthetifche Sette war bem 2lrd>iteEten übriggeblieben, aber nur 
feiten merFte er, wie er burd> biefen bequemen Aufenthalt im „Xeid> ber 2$unft" 
immer frember würbe im Xeich bes eigentlichen hebens.

„ArchiteFtur" würbe mehr unb mehr ;u einer ^unftpflanje. Wenn fdjlte^lich 
auch noch biefe ^Kunftpflanse Wert unb WirFung ;u verlieren brohte, fo lag es 
baran, weil fte ihre Straft nicht 30g aus bem natürlichen Ärbreich ihres eigenen 
Wefens, fonbern aus ber Fünftlichen Düngung Funfthiftorifcher Äinflüffe.

CJn biefen fojiologifchen unb Fünftlerifchen Wanblungen fptegelt ftch bas Wefen 
ber unFIar aber immer heftiger gärenben Kräfte ber Seit, beren Spannungen 
nur burch eine äußere SecFe notbürftig verhüllt würben. Sie Sefahren, bie 
barin für bie BauFunft lagen, mußten ftch erft in baulichen ©ebilben material!» 
fteren, ehe man fte wirFltch erFannte. Äs war für Seutfchlanb ein UnglücF, ba^ 
ber mit 1870 beginnenbe Settabfchnttt alle !TIögli4>Fetten 3U einer folgen 
HTaterialifation überreichlich gab.
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i. Stimmung Der
XDir h^ben gefehen, in welcherWeife bas Problem „©roßflabt" ßch in ben Haaren 
von 1840 bis 1870 anfünbigte. UnheimlicheUlächte traten in ben Vereid) baulichen 
(tuns, iUäd>te ted>nifd>er, geiziger, foaialer YTatur, aber noch ftanben fte wie hinter 
einer Wolfe: bas „Künftlerifche" fonnte ftch bem Statten biefer Wolfe nod> in 
vielen füllen entaiehen. 3e^t erft enthüllten biefe M7äd>te immer mehr ihr herrtfches 
©eftcht, benn fegt erft begann es ernft au werben mit bem begriff „©roßftabt".

S)er ©eher von Weimar batte bereits ein halbes 3ahvh*mbert vorher eine Vifton 
beffen gehabt, was entftehen follte. Tils UTephiflo bem 5auft „bie Kelche ber Welt 
unb ihre herrlich feiten" gezeigt hat, um ihn aum „Verweile boch!" a» verleiten, 
trifft er felber ohne Sägern unter alle ben verlodfenben Äinbrücfen feine Wahl:

„3ch fuchte mir fo eine 6auptftabt aus, 
3 m Kerne 23ürger»VIahrungS'©raus, 
Krummenge ©äßchen, fpt^e ©iebeln, 
?5efd>ränfter Ularft, Kohl, Kuben, Swiebeln. 
£>ann weite plä^e, breite ©traßen, 
Vornehmen Schein ftch anaumaßen;
Unb enbltch, wo fein £bor befd^ränft, 
Vorftäbte, grenaenlos verhängt.
33a freut ich mich an Kollefutfchen 
Tim lärmigen ^in» unb Wiberrutfchen, 
Tim ewigen ^in» unb Wiberlaufen 
Serftreuter Kmeis-Wimmelhaufen." H

£>er ganae Ki^el bes Ketaes von foaialem ©egenfa^, von nervöfer Bewegung, 
von buntem ©eräufch, von fuggeftiver Weite, von gefellfchaftlichem &^in 
wirb empfunben. Tiber 5auft ftellt biefem Äocfbilb fein 3beal entgegen, es 
Xanbgewinnung. Ärwill im©egenfata aur großen Stabt „ber V älter breiten 
Wohn gewinn", unb nennt folches ©e^h^ftmachen auf neugewonnenem 
Soben „bes UTenfchengeifies Uieifterftü<f." Tils ©oethe 1831 ben ametten (teil 
feines „5auft" als ^eftament für bie fommenbe ©eneration einftegelte, war 
ber le^te ©inn biefes Teftamentes ber Hinweis auf eine Tlufgabe, beren unent» 
rinnbate ^ebeutung man erft hunbert 3ahte fpäter gana erfannte: bas ©tebeln.

L ©infltilTe. &ie UTächte, bie je^t für bie T3aufunft immer meht
hinter ihiw Wolfe hervortreten, wußten nichts von bem 3bealismus folgen 
^uns, fle trugen ben Stempel bes Uiaterialismus. 1841 hätte Äubwig

5 6ct>uma$er, Strömungen
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Beuerbach, ber Verfaßer vom „Wefen bes d^riftentums" noch fagen Fönnen: 
„3m ©ebiet ber Viatur gibt es noch genug Unbegreifliches, aber bie ©ehetm» 
niffe ber Keligion, bie aus bem UTenfchen entfprtngen, Fann er bis auf ben 
lebten ©runb erkennen." Sie befchetbene ©eite biefes unbefcheibenen Wortes 
fehlen intwifchen immer mehr an Bebeutung tu verlieren: I85h erfchten Karl 
Vogts „Köhlerglaube unb Wtffenfchaft", 1855 Büchners „Kraft unb ©toff" 
unb folche ©chriften verbreiteten ben Wahn, bah bod; „erfchaffene ©elfter" 
gäbe, bie auch „ins 3nnere ber natur" einbringen könnten. Änblich fehlen 
Sarwin mit feiner ÄntwidHungslehre bie philofophifch^materialiftifchen Ten= 
benten ber Seit von bem objektiven ©tanbpunFt ber Haturwiffenfchaft aus 
tu beftätigen. ©eine entfeheibenben WerFe werben twifchen 1859 unb 1872 ge» 
fchrieben, in Seutfchlanb aber werben fte erft burch bie Überfettungen ber 3ahre 
1872 unb 1875- verbreitet. 2luf bie feelifche Haltung ber nächften Hahrjehnte 
übt ihr Nationalismus einen ma^gebenben, vieles jerfe^enben Äinfluü aus.

Sie fottalen ©trömungen, bie immer mehr hervortreten, entwickeln ftch 
in paralleler Nietung. 2lus ben ©phären realen Hebens, in benen ftch bie erften 
©chriften eines Ängels unb Haffalle noch bewegen, fteigt bie fotialiftifche Be
wegung immer mehr in bie ©phären einer theoretifchen Soktrin, bie an eine 
mechanifche Wetterentwicflung bes Klaffenftaates tum proletarifchen ©taat 
glaubt. 1866 grünbet Utarp bie „internationale"; ber jweite Banb feines 
ma^gebenben WerFes „Sas Kapital" erfd>eint erft nach feinem Sobe 1883. Äs 
ift d;arakteriftifch, bah bie Bewegung nicht verfugt, bas Nrbetterlos praFtifch — 
etwa burch Unternehmungen auf bem ©ebiet bes Wohnungswefens — tu 
milbern, nur ihre negative ©eite wirb von Bebel in feiner Keichstagsrebe von 
1871 formuliert: „Krieg ben paläften". Äs ift bie tweite terfe^enbe ©trömung, 
bie burd; bie nächfte Äpoche geht.

in einer Seit, in ber biefe beiben materialiftifchen ©trömungen gebeihen 
Fonnten, nimmt es nicht Wunber, bah bie Technik bie materialiftifche ©eite 
ihres Wefens vornehmlich entfaltet. Saburch entfrembet fte ftch bem Keich 
Fünftlerifchen ©efialtens, ftatt in ihm allmählich heimtfeh tu werben. Äine 
eigentümliche ©cheibung beginnt, ftch im Betirk bes Bauens burchtufetten, eine 
Scheibung twifchen ingenieur unb Nrchttekt. Sicherlich gab es viele Aufgaben 
ber Technik, bie nur Sache bes ingenieurs ftnb, aber bie WichtigFeit, bie ihnen 
in ber materiell eingeftellten Seit beigemeffen würbe, brachte es mit ftch, ba$ 
ber ingenteur auch uuf ©ebteten tu herrfchen begann, bie burchaus Sache ber 
BauFunft ftnb. Ser Bauberuf fpaltete ftch nicht nach Bauaufgaben, fonbern 
nach» Baumaterialien: Ätfen unb Beton würben bas Keich bes Ingenieurs — 
©tein, Bacfftein unb ^olt blieben bas Keich ber Architekten. Sas war bie 
verhängnisvolle Serfe^ung, bie in bas Wachstum ber Architektur eingreifen 
Fonnte; fte verlor, meift ohne es tu merken, bie ^errfchaft über bie Älemente, 
in benen bie Keime ihrer Weiterentwicklung lagen. Unb nicht nur bas, fte verlor 
bie «Sührerrolle in ber gefamten Baupolttik, benn wo immer ber Ingenieur tm 



(Beiftige Äinflüffe 67

Xiamen ber TechniE feine ^orberungen gellte, beugte man ßd; feinem Willen; 
^orberungen im Xiamen ber 2^unß begannen immer tiefer im Äurfe au fielen.

£ie ©efahr, bie in biefem aerfe^enben Swiefpalt lag, würbe nun baburd; 
aufs Äußerfte gefteigert, baß auch in bem Kefervatgebiet, bas ber UrchiteEtur 
verblieb, Serfe^ung immer mehr um ßch griff. Huch hier, im Xeiche ber Eünftle« 
rifchen Singe, hätte ber Verftanb bie ^errfcbaft an ßch gerißen: es war ber 
Verlaub bes ^iftoriEers, bem baburch, baß er bie vergangene l^unß aum ObjeEt 
feiner Stubien machte, ein llnfpruch auf bie Äntwicilungsfragen ber lebenben 
^Kunft eingeräumt würbe. Äs vollenbete ß<h bamit etwas, was ftch immer 
beutlicher feit Winckelmann angebahnt batte. Uber wäbrenb bie l^unfthiftoriEer 
in bem baulichen ^Kampf awifd;en ^KlafßE unb XomantiE f^ließlich boch nur 6ilfs* 
ftellung eingenommen fyatten, Eam jetat eine Seit, wo fie tonangebenb würben.

Ser Unterfcbieb ift nicf>t etwa eine Wad>tfrage, fonbern eine Wefensfrage. 
Wenn man in hiftorißh ungefchulten Seiten auf einen früheren StilausbruÄ 
aurücEgriff, tat man es, weil man glaubte, in ihm bie bewegenben Kräfte ber 
BauEunft fchlechthin am lebenbigften ober am natürlichßen wirken a« fehen: 
man wollte nicht etwa eine frembe Sprache fprechen, fonbern glaubte, bie 
Sprache ber Hrd>iteEtur wiebergefunben a« häben. 3e$t fpricht man mit 23e» 
wußtfein eine frembe Sprache unb fucht fie möglich# getreu a« üben, weil ße 
einem unter allen Sprachen, welche bie Seiten entwickelt haben, befonbers fchön 
unb einer vorliegenben Aufgabe gemäß erfcheint. lln bie Stelle einer grunb» 
fä^lichen Überaeugung, bie au einer alten ^ormenwelt gleichfam notgebrungen 
aurückfühtt, ift bie inbivibuelle Schälung bes (BefchmacEs getreten. Wenn man 
aber verßanbesmäßig in einem beftimmten hiftorifchen Stil nach ber größten 
Schönheit fucbt, Eann es nicht ausbleiben, baß man bie Schönheiten auch ber 
übrigen Stilepochen eine nach ber anbern entbecEt. Xlacb jeber biefer Schön
heiten, bie mit 6ilfe ber biftorifcben ^orfchung au einem neuen 23ilb aufammen« 
gefügt wirb, ßreckt man begehrenb bie ^anb aus: bie Suche nach bem äßheti» 
fehen 3beal bes CJahrhunberts wirb aw immer neuen Suche unter ben äßhetü 
fd>en 3bealen ber 3ahrhunberte. So wirb bie hiftorißhe Stilfrage aum llngeb 
punEt architeEtonif^er 3ntereßen unb prägt ßch bem unbeteiligten Äaien als 
bie wichtigfte, ja einaige 5rage ein, bie es einem HrchiteEturwerE gegenüber au 
beantworten gilt. Sies ^iftorifch5Werben ber HrdßteEtur macht bem Xlicht* 
fachmann fcheinbar bas Witleben mit baulichen Ärfcheinungen leichter, in 
Wahrheit bricht biefe llrt bes betrachtens langfam bie brücke wahren Verftänb* 
nißes awifchen bem ernßhaft Schaßenben unb bem großen Publikum ab. Weil 
es bie hiftorifchen formen notbürftig klafßßaieren Eann, glaubt es ein Werf 
bereits a« verftehen unb merEt nicht einmal mehr, baß es bie Wefensfrage, bie 
im betreßenben baulichen (Organismus liegt, gar nicht berührt.

&as alles bahnt ftch auch fchon vor 1870 bei ben in verfdnebenen Warben 
fchillernben Architekten, wie (Bärtner, Sieblanb, ^übfchz Äeins, Verfiel ufw. 
an, aber es ift ein Unterfdueb, ben man mehr fühlen als beweifen Eann: was 

5»
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bort KomanttE war, nämlich ein febnfücbtiges Schweifen, bas wirb jetzt Äflefti’ 
Ztsmus, nämlich ein verftanbesmä^iges Wählen.

Ulan Eann beutlid> verfolgen, wie bie ©efcbmacEswellen ber näcbfien 3abr» 
Zehnte mit ben EunfPgefcbichtlicben Werfen zufummenbängen, bie allmählich 
bie früheren Kunfiepocben immer mehr entfd>leierten. £>ie beutf^e Kenaiffance, 
beren ©efcbi<hte Wilhelm XübFe 1873 veröffentlichte, würbe ber ÄiebltngsfFil 
ber nacbEriegsjabre, Farn er boch bem beutfd;en Selbftbewuftfein ebenfo ent» 
gegen wie bem Bebürfnis nach Kei^tum ber WirEung. Tille Tlbwanblungen 
ber Spätrenatffance werben baneben burchprobiert, bis man enblid) mit (Tor* 
nelius ©urlitt, ber feine „©efcbtcbte bes BarocE unb Kococco" 1886 herausgab, 
entbecEte, ba^ „barocE" unb fogar „Sopf" Fein Schimpfwort fei, fonbern eine 
Periobe ber Kunft von böd>ftem Kei; unb Keicbtum bezeichnete. Tille Tlbwanb’ 
lungen barocEer Stilnüancen gaben bevorzugte Tlusbrudfsmittel für bie zweite 
Hälfte unferes Seitabfchnittes.

ÄntwicEelte fleh fo bie Kolle, welche bie aus Flafftfcben formen entfprungenen 
Stile fpielten, im Sinne ihres hiftorifchen Seitablaufs, fo Fann man bei ben aus 
mittelalterlichen formen entfprungenen Stilen bas ©egenteil beobachten: 
wäbvenb bie Hochgotik urfprünglich ben TlngelpunFt mittelalterlicher Begeifte= 
rung bilbete, Pam man rücEwärtsgebenb erft zur ^rübgotiE unb bann zum 
romanifchen Stil, ber ftch vielen neuartigen Tlnforberungen leichter anfehmiegte.

Tiber bie mit biefen Sügen angebeuteten Bewegungen geben nicht etwa, wie 
in ber vorangehenben Seit, beutlich erFennbare Ätnien in ben TlrchiteFtur» 
erfcheinungen, fonbern bie hinten ftnb im Bilbe ber WirPlicbPett ganz verwifcht, 
benn in Wahrheit wirb in ber WTitte ber achtziger 3ahre in allen hiftorifchen 
Stilen gleichseitig gebaut. 3talienifd;e, beutfehe, franzöftfehe, fpantf^e unb 
nieberlänbifche Kenaiffance — 5rühs, Hoch’ unb Spätrenatffance —, fürflltcbes, 
Efachliches unb bürgerliches BarocE — 5rühbarocE, HochbarocE, Sopf unb t£m» 
pire —, baneben alle entfprechenben Schattierungen ber mittelalterlichen Stile: 
bas alles wachte im Äaufe biefer Hahtjehnte balb als wirFliches Vorbilb, balb 
als Wottvfunbgrube, balb als belebenbe Tlnregung auf, würbe verftanben, 
mi^verftanben, ober aus iKtfer EariFiert unb fchlieplich noch burebfefat ober 
.wenigftens begleitet von ©ebilben rein technifchen (hh^raEters aus Ätfen. 3)enn 
auch bas bürfen wir nicht vergeffen, baf bieunfichtbare Kolle, bie ber fchmiebe» 
eiferne (Träger in ber TlrchiteEtur zu fpielen beginnt, bie bisherigen technifchen 
Binbungen, bie für bas Fünftlerifche Wefen ber hiftotifchen Stile vielfach ent’ 
fcheibenb ftnb, in weitem IBa^e löft, unb baf bie fichtbare Kolle bes etfernen 
SprengwerEs nicht verftanben wirb, weil man in ihm nur ein bequemes aber 
untergeorbnetes Hilfsmittel fleht, bem eigenes Fünfllerifches Äeben nicht 
ZuFommt.

£>as ift ber erfte Ätnbrucf, ben man h*t, wenn man auf bas ©efamtbtlb ber 
beutfcben baulichen Äeiftungen von 1870 bis I900 fd;aut. Äine Serfe^ung ber 
Fünftlerifcben Vorftellungswelt.
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Wenn man fid) Eiarmacht, baß alle biefe Momente ber Serfe^ung — philo» 
fophifeße SEepßs — fojiale SEepßs — Eünftlerißhe SEepßs — bie Tltmofphäre 
bilben, in ber bie 3aßre nad> 1870/71 bie 7ird)tteEtur 511m Schaffen aufriefen, 
verfteßen wir erß bie ©efahr, bie ber große politifßje Sieg für bie beutfeße TSunft 
bebeutete: zu ben eben angebeuteten Regungen brachte er ein nach äußerer 
^eEräftigung brängenbes Selbßbewußtfein unb bie wirtfcßaftlichen HTittel, es 
ZU befriebigen, hinzu. &er „iUtlltarbenfegen" bes Krieges, ber angeftchts ber 
©rößenorbnungen, mit benen wir heute operieren, gar nicht fo ungeheuer 
erfeßetnen will, barf nießt als einmalige 5aßl betrachtet werben. £)eutfdßanb 
batte ft4> in ben vorangeßenben Seiten wirtfchaftlieh unb teeßnifeß gerüftet, jetzt 
vervielfältigten ftch bie Beirne, bie in feinen VerEeßrsanlagen, inbuftriellen 
unb gewerblichen Unternehmungen fteeften, unter bem befrueßtenben Strom 
bes ©elbes. $Es war nießt in erfter Ätnie ber Staat, ber als mä;en biefer Epoche 
auftrat, es war bie private „Wirtfchaft" unb es war ber Creußänber bes Bürger» 
tums, bie Stabtverwaltung. 2lud> biefe SemoEratißerung bes Bauherrn’ 
begrißes wirEte mit, bie Ungebunbenheit in ben Eünftlerifchen (Belüften ber 
Seit zu förbern. &te ungeheuren mittel, bie ßch in Stein unb mauerwerE ver-- 
Eörperten, floßen nicht aus einem einheitlichen WiUensftrom, fonbern aus 
taufenb verfeßiebenen tnbivtbuellen Willensbächen, bie ftch rücEfichtslos ihren 
Weg fueßten. t^rft fpät entbeefte man bie Aufgabe unb bann allmählich uueß 
bie Uletßobe, fte zu einer halbwegs georbneten 5lut zufammenzufaßen. Siefe 
weitere Serfe^ung, bie Serfe^ung bes 23außerrnwillens, iß nicht unwefentlicß, 
wenn man bie ^ebingungen betrachtet, unter benen bie architeEtontfche Arbeit 
in bem Tlbfcßnitte nacß 1870 begann.

2. iKedjnirdje ^inflüfCe, £>te ted>nifche ScßwterigEeit ber Aufgabe, bie biefer 
Tlrbeit gefegt würbe, barf man nicht unterfeßä^en. Hoch nie war bie TlrcßiteEtur 
vor eine vergleichbare geßellt worben. Schon ihr Umfang, ber im baulichen 
Cun, wo alles, auch bas Unbebeutenbfte, ftch ßanbgreiflid; materialißert, eine 
befonbere Xolle fptelt, war ohne Vorgang. Cavon vermittelt bie Catfacße eine 
gewiße Vorßellung, baß bie Stabt Berlin von 1870—1900 von 800000 Äin» 
wohnern auf 1800000 ftieg. tiefes Wachstum ift aber nicht etwa eine 2lus= 
nähme, prozentual bleibt es fogar unter bem fcurfyfänitt, wie bie nachfolgenbe 
Tabelle zeigt, bei ber ber irreführende £aEtor bes Wachstums burd; 
gemeinbungen natürlich ausgefcßaltet ift.

3n ben fahren von 1870—I9I0 vergrößerte ficb: 

Karlsruhe ...... um bas 2,9^fuß>e 
2$öln ...................    um bas 2,9öfache
^alle.........................um bas 2,9öfache
Hamburg........ um bas 3,o8fa^e 

Chemnitz................um bas 3,26facße 
^ranEfurt a. m... um bas 3,29fache

Leipzig ........ um bas 3,$8fad>e 
Y7ürnberg ...... um bas 3,52fache 
mannheim ..... um bas 3,9$fad>e 
Duisburg ...... um bas 3-,20fache 
t£ßen .................. um bas £,26facße
£>üßelborf........... um bas Mofadje
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Sinb bas nifyt faft unvorftellbare Sailen? sDie Kufgabe, bie fte anbeuten, 
technifch ju meiftern, war feine KletnigFeit, fte gefühlsmäßig ;u burchbrtngen, 
hätte eine Fün^lertfdje Kraft von Fonjentrierter Willens* unb ©laubensftärFe 
erforbert. Tiber fchließlich war bie quantitative Seite ber Tlufgabe boch nicht ent* 
fcheibenb. Hur wenn man in ihr inneres Wefen einjubringen verfugt, erFennt 
man, was fte bebeutet: erft je^t ift bas Problem, bas in ben vorangehenben 
dahrjehnten aufgetaucht iß, in feinem ganzen Kusmaß unb mit allen feinen 
Ttnfprüchen ?u löfen. Tllles Vorangehenbe war in bem Kampf um biefe neue 
©eftaltung nur ein ©eplänFel.

5)ie Tlufgabe „©roßftabt" ift gletchbebeutenb mit ber Bewältigung einer 
tBenfchenhäufung, wie fte aus obigen Sahlen erfchütternb fpricht. ITienfchen* 
häufung aber bebeutet nichts anberes, als bie HotwenbigFeit, bie Befriebigung 
ber inbivtbuellen Bebürfniffe bes XEtn;elnen ;u mechanifteren. 3e weiter bie 
ITlenfchenhäufung vorfchreitet, um fo bringenber unb um fo fchwieriger wirb 
biefe JTJechanifterung ber ©runbbebtngungen menfchlichen hebens.

i)ie ©efchichte ber 3ahre von 1870 bis 1900 ift bie ©efchichte biefer Wechani* 

fterung. Was wir heute als felbftverftänbliche ©runblage unferes Seins t>in> 
nehmen, mußte in überftürjtem «Tempo bem neuartigen Wefen ber ^echntF 
abgerungen werben. Kein Wunber, baß biefem Kin gen manche VIteberlage 
befchert war.

Siefe Epoche ber wuchernben ©roßftabt Finnen wir beshalb erft richtig 
beurteilen, wenn wir nicht von ber äßhetifchen Sette ausgehen, benn wir 
werben vergebens nach bem jufammenfaßenben Wefen eines ftiliftifchen ©lau* 
bensbeFenntnißes fudjen; wir müßen vielmehr ausgehen von ber fojiologtfchen 
Seite unb uns fragen: was verlangte bie Seit alles an praFttfchen Äöfungen 
von ber BauFunft? Wir müßen es uns einmal Fatalogartig Flarmachen.

Sie BauFunft h^t ftch m ben hißorifchen Stilepochen nur an fehr wenigen 
baulichen «Typen entwickelt: Kirche unb Katbaus, Burg unb ^eßungswerF, 
palaft unb Bürgerhaus waren bie maßgebenben ©eßaltungen, ju benen feit 
ber Barockzeit noch bas Theater als ftilbilbenbe Kufgabe hiujufum. Was ba* 
neben noch bem Bebürfnis ber tUenf^en biente, begann erft je^t, ftch bau» 
lid?e Kufgabe immer mehr ;u fpejialtßeren: iDer VerFehr verlangte ben Bahnhof 
unb neuartige Brütfen —; bie materielle Verforgung ber Wenfdzenmaßen ver» 
langte WaßerwerFe, Kraftwerke, Schlachtbäufer, Silos unb IKarFthallen —; 
bie ibeelle Verforgung ber UTenfchenmaßen ließ Bibliotheken, Wufeen unb Ver- 
fammlungshallen entftehen —; bie fojiale Sorge für ben anormalen IKenfchen 
entwickelte Krankenhäufer, Srrenhäufer unb ©efängntße —; bie fojiale Sorge 
für ben normalen Ulenfchen prägte ftch in Schulen, Bäbern, Verwaltungs* 
bauten, ParF* unb Spielanlagen. Änblich faßten bie Ktefenanlagen, bie ber 
£ob von ber ©roßftabt forberte, normale unb Knormale sufammen. Stiles bas 
verlangte gebteterifch ber HTenfchenhäufung angepaßt ;u werben —, für alles 
bas mußte eine neue ^orm gefunben werben. 2ln allen Änben patfte man es 
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jugleicb an, unb ber grofle neue hauberr, bie c>fFentltd>e Verwaltung, war fleh 
im allgemeinen ber foflalen Verantwortung, bie ihm babei immer mehr snfiel, 
wohl bewuflt. Hur ein ^Kapitel biefer neuen Uiafienbebürfniffe glaubte er ber 
Sorge bes ©injelnen anbeimgeben ju fönnen: bie Wohnung ber Waffen 
flimmerte ib« »i<bt, er überlief fte fleh felbft. £>iefe Unterlaßung l>ut fleh bitter 
gerächt: fte h<*t ben Wert aller anberen fojialen hemübungen biefer ©poche 
in ^rage geflellt.

Überlief ber grofle neue hauberr auch bas TSünfllerifcbe fleh felbft? ©s wäre 
falfcb, bas su behaupten. £>ie T^unflpolitif biefer Seit befam vielmehr ein fehr 
ausgeprägtes ©eflcflt. Sie machte eine beutlicfle Scbeibung jwifcben „VIuq- 
bauten" unb repräsentativen hauten. Um bie erften flimmerte fte fleh nicht 
weiter, biefe Einlagen bes praftifeben hebarfs mußten funftionieren, wie fle 
fonft befchaffen waren, lag außerhalb bes öffentlichen 3ntereffes; um fo mehr 
aber fümmerte fte fleh um bie repräfentativen hauten. ©fle fle begonnen 
würben, pflegte ftd> ber hauberr burch Wettbewerbe von oft rieflgem Tlusmafl 
einen Überblick über bas fünftlerifche Tingebot bes (Eages ?u febaffen. £>as febeint 
im erften Tlugenblicf einem beberrflbenben ©ebanfen gang ber Seit, bem ©ebanfen 
ber „Seleftion", au entfpredxn, nur ift ein fleiner Unterfcbieb babei: nicht 
bie Vlatur trifft bie Wahl auf überperfönlicbem Wege, fonbern ein menflbliches 
Kollegium auf perfönltcflem Wege. Xicbtiger gefagt, nicht eines, fonbern 
mehrere Kollegien, benn nach ben Preisrichtern fommen erfl bie hauausfebüffe 
unb nad> ben Tlusfd>üffen bie parlamentarischen 2©rperfd?aften. ©s ifl djarafte» 
riflifch für bie T^unftpolitif ber Seit, bafl ber Tluftrag für bas neue Hamburger 

Xatbuus nach jwei bebeutfamen Wettbewerben erft vor ben entfebeibenben 
2©rperfd?aften juftanbefam, als man einer ©emeinfeflaft von fleben Tlrfl>i» 
teften ben hau übertrug. Was tritt bei biefer lEatfacfle mehr hervor, bie Storno» 
fratiflerung bes hauflerrn, bie Stomofratiflerung bes Scbaffenben ober bie 
Semofratiflerung ber 2$unft, bie es tatfäd>li<h fertiggebracht b^t, fleh ihres 
inbivibuellen Wefens fo ju entäuflern, bafl bies Xatflaus gar nid>t fteben ver» 
fefliebene 6änbe erfennen läflt?

Tiber wir wollen nicht verallgemeinern. £)as bÄt man biefer periobe ber 
Tlrdjiteftur gegenüber fchon jur ©enüge getan, hlicft man in bie verriebenen 
TSunflgerrten bes 19. Hahrbuuberts, fo geben fle meiflens ein fehr lebenbiges 
hilb von JBaleret unb piaflif biefes Seitabfcbnittes, bas hilb ber Tlrdflteftur 
aber ift fo verfebwommen, bafl man im ©Uten wie im höfen nicht viel beut» 
lieber fleht, wenn man es fennengelernt but. S)arin liegt ein Unrecht, ©erabe 
bas hewufltfein, bafl man als ©anjes ;u einem negativen Urteil fommt, 
verpflifl>tet baju, im ©injelnen alles bervorjubeben, was pofltiv gewertet 
werben fann.

Verfugen wir junächfl einmal, bie Jiöfungen ber ©injelaufgaben etwas 
näher ;u betrachten, bie in biefen Hahrjehnten entftanben flnb, um bann erfl 
bie ©efamtaufgabe, bie fle {teilten, fritifcf? ins Tluge ;u faffen.
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ii. 3Bte bauli^en Regungen
^ierju bie 2U>bilt>unßen 56 bie 88

A. 33ie bauliche ^in^daufgaBe
l. UJfungm Wenn wir nach ben (ßarafteriftifcben Ärßbeinungen biefes 

Seitabßbnittes ausblicfen, ift es natürlich, baß bie repräfentativen Äeißungen 
juerft ins Tinge fallen.

^aben wir erft bie praftifd^organifatorißben Tlufgaben ßarf in ben Vorher» 
grunb gerücEt, bie mit ben ^ebürfnißen ber großen Stabt jufammenhängen, fo 
bürfen wir barüber nicht vergeßen, baß ber Seit nach 1870 and? eine große ibeeile 
Tlufgabe gestellt war, bie baulicher Verkörperung bebnrfte: bie Macht bes Staates, 
bie in fc^werem Ringen erwacbfen war, fuchte i^ren TlusbrucE in 23auten.

Sas geßbah ?um £eil in gan; mißverftanbener Weife. (Typifd? für bie Der» 
irrnngen folger Staatsbanten ift beifpielsweife bas Wirten ber mächtig empor» 
blüßenben poftverwaltung, bie als fachliche Äeiftnng ein Rubmesfapitel bes 
neuen Reiches barftellte. Sie |>atte fünftlerifcben Ährgei? nnb machte es ßd> 
?um Siel, il>re Sauten bem biftorißben (Tharafter ber Stabte an;upaßen, in 
benen ße entftanben. Sas wnrbe mit ungefähr bem gleichen Äcbtbeitsgefühl 
burchgeführt, wie man ftcb in jener Seit anf bürgerlichen MasEenbällen ben 
(Trompeter von Sätfingen ober ben Ritter Äobengrin vorftellte, nnb ergab 
fo nntilgbare Ärgerniße, wie etwa am frönen ÄübecEer Ratbausmarft. Tiber 
neben folgen Verfucben in national gefärbter TlusbrucEsweife, bie fogar 
Sialefte ans bem Stegreifen meiftern wähnten, entwiifelte ßcb für ben repräfen» 
tativen Staatsban jugleid? ein Sautypus von einer unperfönlicben Monumen» 
talität, ben Sentßblanb bis babin nicht fannte: ein regelmäßiges ©efüge 
vielfenftriger (Tratte, in ber Mitte sufammen gehalten von einer Ruppel. Ser 
3uftßpalaß in München (^riebricb von (Thierßb), bie Ruhmeshalle in Sannen 
(Ärbmann Hartig), bas Minißeriumsgebäube in Sresben (»oeinr. (Tßbarmann), 
bas Reichsgericht in Äeipßg (Äubwig Roßmann), bas Reicßstagsgebäube in 
Berlin (paul Wallot), bas ßnb einige ber hervorragenbßen Seifpiele biefes 
(Typus, ber auch bie großen Wettbewerbe biefer Seit beherrfcßt. Äs ift ein 
internationaler Sypns, ben bie ;weite Hälfte bes 19. ^brbwnberts für ben 
23egriff „Monumentalbau" herausarbeitet; man ßnbet ibn in23utareß fo gut 
wie in Plorb» unb Sübamerifa, vor allem aber auf ben Reißbrettern ber parifer 
Äcole bes 23eaupTlrts, von benen er noch beute in alle Welt wanbert. 3nner» 
halb biefes (Typus h«tt ßcb eine Ruppelform hetausgebilbet, bie biefer Äpocbe 
eigentümlid? ift: bie unmittelbar aus bem (Huabrat entwictelte, alfo ecfige 
Ruppel. Äs ift leicht erfennbar, woher bie 3orm entfpringt: fobalb bie Ruppel 
als mächtiges (Dberlicbt in ®las gebest werben foll, verträgt ihre Schale nicht 
bie hoppelte Rrümmung ber Runbfuppel, es fei benn, baß man ju ber feltfamen 
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Ruflöfung in gläferne Lamellen kommt, bie Äipßus auf bet Srühlßhen Vertäfle 
in Sresben gewagt hat — ber VolFsmunb hat fte „Sitronenpreffe" getauft. 
5riebrid> cEhürfch unb Wallot konnten fehr wohl verantworten, was ße taten, 
aber fobalb biefe lichtgebenbe, an ba« ©las gebunbene Funktion aufhört, wirb 
bie auffallenbe Vorliebe für biefe 5orm nicht leicht verßänblich- Äin auf Umriß* 
wirFung berechnetes ©ebilbe, bas in biagonaler Rnßcht fo völlig anbere Per* 
hältniße feiner Kurven aeigt, wie in geraber Rnßcht, swingt au Rompromißen, 
benen h^ße Harmonie verfagt bleiben muß. Werben folche ©ebilbe vollenbs 
als leere, für bie Raumwirkung gänzlich unausgenu^te Attrappen einem Sau* 
werk aufgeftülpt, wie Hoffmann bas beim Reichsgericht ober Hartwig bei ber 
Ruhmeshalle in Sarmen getan hat, fo werben biefe Saßarbkuppeln aum 
Symbol monumentaler ^ilfloßgFeit. Man fleht, baß man biefe Monumental* 
bauten nicht in eine Reihe ftellen Fann. Ser Münchener 3ußiapalaft wirb 
fchon burch bie großartige ITreppenhalle, bie (Ehierßh unter feiner Ruppel 
entwickelt, a» ben geißreichen WerFen ber beutfchen Saukunß gerechnet werben, 
unb Wallots Reichstagsbau wirb barüber hinaus aus ber nach vorwärts 
weifenben Strömung unferer Architektur nicht wegaubenFen fein. Sas mag im 
erßen Augenblick feltfam Flingen, benn vierjig 3ahre nach feinem Äntßehen 
betrachtete ihn bie junge ©eneration als ben Inbegriff alles Überwunbenen 
unb peter Sehrens Fonnte bei einem Wettbewerb a« feiner ^Erweiterung allen 
iErnßes einen Vorßhlag vorlegen, ber fämtliche formen glatt von feinem 
Rörper abraßerte. Unb boch empfanb bie junge ©eneration ber neunziger 
□ähre bie Art, wie felbftänbiges (Temperament ben Renaißancekobep in biefem 
Sau behanbelte, als eine Sefreiung. Wie an ben JKckbauten, bem Mittelbau 
ber £enneßraße unb in ben fallen bes inneren bie gebänbigte ÜppigFeit bes 
Ornaments gegen große glatte flächen ßeht, bas ließ eine neue unitalienifche 
Art Monumentalität ahnen, beren Ausbruckskraft von ber jüngeren Archi* 
teFtenfchaft auf bem Papier ßürmifch weitererprobt würbe. Sie große WirFung 
ber SFissen bes am Reichstagsbau tätigen Otto Rieth war ein Seichen noch 
unerlößer Sehnfucht. Man glaubte, in Wallot einen Mann ?u ßnben, ber 
noch weiter ins 5reie führen würbe, leiber au Unrecht, benn ßatt beffen führte 
er im Sresbener Stänbehaus, bes törichten Rampfes mübe, ben ber Reichstags* 
bau ihm gebracht hatte, vorfichtig in bewährte ©eßhmacfsbeairke ?urü<f.

Sie Rolle, bie bas Reichstagsgebäube in biefer Epoche fpielte, iß nur verßänb* 
Iicf>, wenn man ßch vergegenwärtigt, in welchem Maße ber übliche Monu* 
mentalftil öffentlicher Sauten befangen war in einer fehr gekonnten, aber eben 
beshalb nicht weiterentwickelbaren italienifchen Renaißance. Sie Mufeums* 
bauten von ^ugo Äicßt (I8fl—1923) in Äeipaig, — bas VölkerFunbe*Mufeum 
in Serlin von Hermann Änbe (1829—1907), bas Stäbelßhe CJnßitut in ^tanF* 
furt a. Ul. von OsFar Sommer haben nicht nur untereinanber 5amiltenähnlichs 
Feit, fonbern unterfcheiben ßch ihtem iEinbrucF nach nur wenig von etwa ber 
Äeipßger UniverßtätsbibliotheF von Tlrweb Roßbach/ ober auch ben SanFen, 
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bie Wartin baller in Jamburg unb Änbe & 33öcfmann in Berlin in reicher 
Sahl gebaut haben. Das ftnb im allgemeinen vornehme bauten, beten inneres 

beutlid) bem jeweiligen Swecf entfprechenb zu tnbivibualifteren beginnt, beren 
©efamthaltung aber bem Tlllerweltspalaft verhaftet bleibt, ber ja vor Seiten 
in ber Ot bie Stätte von Kunftfammlung, Bibliothek unb Bank gewefen ift. 
Um fo mehr fällt es auf, wenn bereits in ben fahren 1877—81 in Berlin auf 
bem ©ebiet bes Ulufeumsbaus ein fo eigenartiges WerF entfielt, wie bas 
Kunftgewerbe-Wufeum, ein WerF, bas nicht ber Konvention bes Palazzo 
erliegt, fonbern bas in felbftänbiger Weife an bie fruchtbaren Keime von SchinFels 
Bauakabemie anknüpft. Sas innere, bas ftcf> um einen großen Lichthof 
entwickelt, fucht Feine felbftherrliche Ätgenwirkung, fonbern ftellt ftch ganz in 
ben Dienft feiner Beftimmung, überall aber verrät es eine fetnfühlenbe ^anb.

Äs ift bie 6anb bes tHartin ©ropius (I82£—80), ber feit 1866 mit Hermann 
Schmieben zufammenarbettet. 3n ihm fehen wir einen IKann, ber beutlich über 
ben Durchfchnitt feiner Seit emporragt. Tllles, was er anfa^t, trägt ein eigenes 
lebenbiges ©epräge, ob bas nun ein Krankenhaus ift ober ein Konzerthaus. 
3m „©ewanbhaus" z» Leipzig hat er für ben letztgenannten Swecf einen 
Organismus entwickelt, ber in feiner Tlrt auch heute noch muftergültig ift. Sie 
©arberobenanlage ift zum erftenmal als wefentlicher ^eil ber Tlufgabe erkannt, 
ihr ift im Untergefchof ber gleiche Kaum gegännt, wie bem Konzertfaale barüber, 
unb bie Harmonie bes inneren Verkehrs, bie ber Tlrchitekt erzielt hat, wirb jeber 
voll Dankbarkeit empfinben, ben bie Harmonie ber One, bie hier erklingen, 
ergriffen hat. Daft biefe Klarheit bes Organismus auch nach aufen im Tlufbau 
ber Ulaffen hervortritt, verleiht bem Bauwerk jene im beften Sinne anfpru^s* 
lofe Selbftverftänblichkeit, bie in biefer Jett fo feiten ift. ©ropius ift ein echterer 
Ärbe Schinkels, als alle beffen Schüler. Nach biefem Vorgang wirb ber Konzert* 
faal in ben nächfen fahren eine bauliche Sonberaufgabe neben bem Oeater. 
Oftmals wirb er noch etwas lieblos mit ber Äöfung bes Verfammlungsfaales 
verbunben, ber allen erbenklichen 3 wecken bienen foll, aber baneben zeigen ftch 
im Äaufe ber 3ahre charakteriftifche Speziallöfungen, wie bie Wufikhalle in 
Jamburg von Malier unb Hleerwein, bas Kurhaus in Wiesbaben von 5riebrich 
^hterfch/ ober ber etnbrucksvolle Bau ber Nibelungen halle, ben Bruno Schmitz 
in Mannheim errichtet hat.

Der (Theaterbau tritt in feiner Bebeutung im Vergleich zw erften Hälfte bes 
3ahrhunberts in ben hinter grunb. Äs ift bemerkenswert,baf bie beften Reifungen 
von Weinbrenner, ben beiben Äanghans, von ^ifcher, Schinkel, van ber 
NÜU, ^Holler, £aves, Semper, um nur einige z« nennen, (Theaterbauten ftnb; 
an biefer Tlufgabe entfaltete ftch bie ft ärkfte Kraft ber vorangehenben 3ah^?ehnte. 
Solchen Äeiftungen kann man nach 1870 eigentlich nur bas Werk eines genialen 
Dilettanten an innerer Bebeutung gegenüberftellen: Kicharb Wagners 1876 
geweihtes ^eftfpielhaus in Bayreuth (ausgeführt von Brückwalb). Äs hat in 
architektonifch primitiver Weife einen (Typus verwirklicht, ber für bie beften 
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Arbeiten ber folgenben 3abre rid>tunggebenb geworben ift, man braucht nur 
an bie «Ebeaterbauten non Uiap /Littmann ;u benEen, wie bas Scbillertbeater 
in Charlottenburg unb bas prinjregententheater in Uiüncben. daneben 
bilbeten ftch tüchtige Spejialiften heraus, wie Heinrich Seeling (1852—1932) unb 
„genialifche" Pbantaften wie Bernbarb Sebring, vor allem aber würbe gan? 
^eutfcblanb überf^wemmt mit ^beaterbauten von Kellner unb Bellmer, benen 
ber Erfolg ihres VolEstbeaters in Wien ;um fünftlerifchen Unheil würbe, benn 

er verleitete fte ;u einer lliaßenprobuEtion, bie nur noch Koutine bewältigen Eann.
Sem repräfentativen Verwaltungsbau bes Staates ftellt bie Stabt ihr Kat’ 

haus gegenüber. Sum ©lücE entwickelt es ftcf nicht im Sinne ber Kuppelbauten 
bes Staates, — nur in Hannover ift Äggert biefen Weg gegangen unb ift babei 
vielen Sünben unreifer pract>tliebe verfallen. 3m allgemeinen begreift man 
noch, baf bem Kathaus ein bürgerlicher Sug gebührt, bem bie Kuppel wiber» 
ftrebt unb nur ber cEurm entfpricht, aber bie Sicherheit, mit ber bie Stabte 
früher ben feftlichen KusbrucE biefes ihres Bürgertums fanben, fehlt begreif 
licherweife in einer Seit, wo bie Stabt vergebens um eine neue 3orm Eämpft, 
bie mit ben ©runbbegrijfen ber Kultur in ÄinElang gebracht werben Eann. Äs 
ift für Seutfchlanbs bauliches Bilb ein Unglück geworben, baf ftch bie meinen 
beutfchen Stabte gerabe in biefer Seit ein neues Kathaus bauen mußten. Su 
Knfang biefes Bauabf^nitts beftanb wenigftens noch ein ©efübl für felbfb 
bewußte Haltung. Jamburgs Kathaus, bei bem man Martin Malier (1835 bis 
1925) wohl mit Kecht bie ^übrerrolle jufhreiben Eann, vermag man ben i^im 
brucE einer ftoljen Würbe nicht abjufprechen, unb Waefemanns fchon 1869 
vollenbetes Berliner Kathaus Eann fogar neben ber Betätigung feiner ein’ 
brucksvollen StattlichEeit KnerEennung als Verfuch einer felbftänbigen Xeiftung 
beanfpruchen. ^ätte jener Seit ein natürlicheres unb lebensvolleres BacEftein* 
material ?ur Verfügung gefanben, würbe ber ÄinbrucE ber ctrocEenheit, ben 
man je^t nicht leugnen Eann, fehr gemilbert fein.

3m Äaufe ber weiteren Äntwicklung tritt bie Vorliebe für eine romantifche 
Tluffaffung ber Katbausaufgabe immer ftärEer hervor; — auch bei gefchloffenem 
©efamtaufbau, wie 3. B. im Stuttgarter Kathaus von Haffoy, werben bie 
Uiotive gewollt Eieinbürgerlicher. 211s charaEteriftifchen Srunbjug aber jtnben 
wir ben Übergang 3ur malerifchen ©ruppierung. Selbft ein Katbaus wie bas 
Uiün ebener, bem 6auberiffer (I8£I—1922) anfangs eine fympathifcbe ruhige 
©efamtbaltung gegeben batte, wirb vom gleichen KrchiteEten ;u einer reich 
geglieberten ©ruppe erweitert, bie burch bas Übermaß ihrer malerifchen ÄffeEte 
jegliche WirEung einbüft. pü$er in Tiaren unb von ^oven in ^ranEfurt a. Ui. 
wagten ftch <rn grofe malerifche Ärgänjungsbauten ber alten ebrwürbigen 
Katb^ufer biefer Stäbte, am buntsten aber fehen wir ganj neu erbaute 
©ruppen, bie verfugen, bie Stimmung ber „beutfchen Stabt" einjufangen. 2>ie 
beutfcbe Kenaiffance gibt bafür bie beliebtefte Vlote; in jablreicben Wettbewerben 
würbe fte für biefen SwecE bin» unb bergewanbt, wobei ein cEypus, ber bie UiarEe 
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„Keinharbt unb Sü^engutb" trägt, ftct> als befonbers jugfräftig erwies. Kus 
all biefem sittlichen beginnen ragt bas Äeipsiger Katbaus von ^ugo £icbt als 
banbfefte Jieiftuns hervor. Äetber tut es im Streben nach interefanter belebung 
SU viel, fo bat manche Fräftige Äinselbeit im Schwall ber Ätnbrüdfe untergebt.

Wenn man erFennen will, wie ftcb frühere Seiten sum Problem ber bauFunft 
geftellt bähen, braucht man nur auf Katbaus unb auf Kirche su blicFen, alle 
Kegungen ber Seit fmben hier ihren natürlichen Hieberfcblag. Ulan tebt/ bat 
bas Käthens als ©rabmeffer bes arcbiteFtonifcben Wollens in biefem lebten 
drittel bes 19. Habrhtmberts Feine entfebetbenbe Kolle fpielt: bie neu empor» 
fteigenbe Stabt, bie es hätte cbaraFterifteren muffen, hätte noch Feinen db^raFter, 
was Wunber, bat ftcb bas in ihrem baulichen Symbol ausbrücFt. Unb etwas 
gans Ähnliches Fann man ebenfalls von ber Kirche fagen. Kuch in ber Seit von 
18^0—70 fpielt fte, Fünftlerifcb betrachtet, im KrcbiteFturbilb Feine febr rühmliche 
Kolle, aber fte bewegt tro^bem bas ©emüt ber nach ©eftaltung fuebenben Ulen» 
fehen in hohem ©rabe; bie Ehrfurcht vor ben alten Bornen erwacht aus langem 
Schlummer, in Speyer unb Worms, in Köln, Ulm unb Wien wirb es lebenbig, 
unb wenn bie Äiehe ftcb auch oft recht ungefcbicFt gebärbet, wir fühlen boch einen 
ibealen ^aueb. £>ie Seit von 1870—1900 bät Säbllofe Kirchen in bie Welt gefegt, 
es ift fogar ein gewaltiger neuer £>om babei, aber Falt weht es einen aus biefer 
ProbuFtion an: bie rationaliftifcbe Seit blicFt auch aus ben Kircbenfenftern. 3a, 
wenn man ben feelenlofen PrunF jenes Zornes, ben berlin neu erfteben liet, 
als ©rabmeffer nimmt, Fann man fogar fagen: bie materialiftifebe Seit. ©hne 
beben Fen wirb hier bie ausgefprocbene 5orm ber 3efuitenFircbe bem Som bes 
evangelifchen beFenntniffes sugrunbe gelegt, weil fte bie üppigfte 5orm ift, 
bie man bis babin entwitfelt bät. £>at bas ©ebilbe Weber su feiner äußeren Um» 
gebung, noch ;u feiner inneren beftimmung patt/ ift babei nebensächlich« — 

3«lius Kafd>borff (1823—1914-) hätte burch feinen flotten burgenbau in 
Lochern unb ben liebenswürbigen Knbau an bas Kölner Katbaus bie Äugen 
auf ftcb gesogen; bat er plö^licb auf böcbftes Kommanbo ben ©eift bes prote» 
ftantismus würbe baulich verFörpern Fönnen, war allerbings von vornherein 
Siemlicb unwabrfcbeinlicb.

Kber folcbe UnwägbarFeiten bes ©efübls, bie früheren baumeiftern ihre 
unterbliebe Kraft gegeben bähen, fpielen in biefer Seit überhaupt Faum nod? 
eine Kolle; niemanb nimmt Änftot baran, bat her gleiche baumeifter balb 
Fatboltfcbe, balb proteftantifebe ©ottesbäufer Fonftruiert, bie Kirche ift ein 
Hu^bau wie jeher anbere. Kuch rein äuferlicb febwinbet in ber ©rofftabt ihre 
bominierenbe Ärfcbeinung; wäbrenb ber lUatftab aller anberen bauten wäcbft, 
februmpft ihrer. Är patt ftcb ben befcheiben abgegrensten ©emeinben an, ?u 
benen bie pfarrFinber organiftert werben, aber ber bauliche iEypus änbert ftcb 
nicht etwa entfprechenb biefer äuteren 6erabminberung, alle Kennseteben ber 
groten Kirchen mittelalterlicher Seiten werben in Färglicberer 5orm beibebalten. 
bei ber Fatholifcben Kirche it bas Rängen am mittelalterlichen (Eypus fcblietlicb 
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begreiflid), weil er im Xitue feine «Sortierung ßnbet, aber auch für ben prote» 
ßantifchen Xird>enbau galt ber mittelalterliche dbaraEter als Vorbebingung, 
ja, würbe in bem Regulativ, bas man als „Äifenacber Programm" unter UTit» 
wirFung erfter «Sacbleute aufftellte, gerabeau geforbert. Tluf biefer ©runblage 
ftnb unjä^lige Xird>en entlauben. 3n Vlorbbeutf^lanb neben ben ernßen, aber 
Falten Arbeiten ^riebrid; Xblers vor allem bie ®raeugntße ber ^annoverfcben 
Sacfßeinfcbule, bie burd> Orth, Hubert Stier, O^en unb viele anbere immer 
neue WerFe in bie Welt ferte, bie ben Fünftlerifchen Xuf bes eblen alten norb- 
beutfchen Sacffteinbaus mehr unb mehr untergruben. Oren war ber geizig 
beweglichfte unter ihnen. ®r h<*t ftch reblich bemüht, ©runbriße au entwickeln, 
bie bem Siel bes einheitlichen Xnbachtraumes, ben ber proteftantifche ©ottes» 
bienft forberte, naherFamen, aber baß ber proteftantifche Xirebenbau biefes Siel 
in ber Sarocfaeit bereits in glänaenber unb ihm gana eigentümlicher Weife 
erreicht b^tte, entbeckte man erft in ben neunziger fahren. Tluf bem Serien er 
Xir^enbauFongreß 1893 würbe bas „Äifenacber Regulativ" enblich befeitigt 
unb 1898 eine neue ^aßung nur in ber 5orm von „Xatßhlägen" burch bie 
Xirebenregierung herausgegeben. £>amit war wenigßens ber Weg für bas neue 
^ahrbm^ert freigemacht.

®s wäre unrecht, wollte man nach biefer ben unlebenbigen allgemeinen Sw 
ßanb «haraFterißerenben £>arßellung nicht einige Ülänner hervorheben, bie ben 
SDurchfchnitt beutlich überragen. tBap ÜTeckel unb 3ofef Sd;miQ h^ben ber ©otiF 
in ihren Xird>enbauten reizvolle WirFungen abgewonnen, weit fruchtbarer aber 
als bie ©otiF hat ßch bie romanifche ^ormenfpracbe erwiefen. Xllerbings aeigt 
ftch,baß manßefehrverfchiebenfprechen Fann: (Eh^tßt^n ’oebl b^tß® beifpiels» 
weife fo behanbelt, baß man feine ©arnifonFirche in Hannover beinahe für alt 
halten Fonnte, Otto uiarcb (®vangelifd?e Xird;e in ÜTarienburg»Sayental) ver» 

ßeht es, trog aller Strenge felbftänbig au bleiben, währenb 5rana Sehweiten 
in feiner berliner Xaifer-WilbelnpSebäcbtnisEirche eine Sprache fpricht, bie wie 
eine mangelhafte Überfeiaung aus bem „Xomanifchen" wirFt.

Was man bem Stil auch heute noch abaugewinnen vermag, aeigen am fcbänßen 
awei IBünebener Sauten: bie St.«2lnna=Xirche von ©abriel Seibl unb bie 
ITlapimiliansFircbe von Heinrich von Schmibt. Seibl bat es verßanben, bie 
treuheraige Seite bes Xomanifcben au erfaßen, bie im 3nnenraum ÜlyftiF unb 
Sebaglid>Eeit in feltfamer Weife paart, Heinrich von Schmibt aeigt uns bie ganae 
vornehme ^eierlichFeit, bie biefer Stil entfalten Fann.

Spricht man aber einmal von faFralen i^inbrücken aus bem münden biefes 
Seitabf^nittes, bann barf man auch 6ans ©raffel (geb. I860) nicht vergeßen, 
ber im Innern feiner iüüncbener ^riebhofsh^Uen anFnüpft an frübebtißlidje 
XrcbiteFtur unb babei WirFungen eraielt b^tz weitab von jebem tbeater= 
haften Seigeßbmacf fcblicbte ©räße unb Weibe atmen.

©räßel iß einer ber wenigen, benen es gelingt, ben 5I«£b 3» brechen, ber auf 
bem 5riebb<*f tiefer Seitepocbe liegt. Wenn man bas ßeinerne Xapitel unferer 
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mobernen 2^ulturgefd;id>te lieft, bas auf ben ©räbern biefer Seit getrieben 
ftebt, fann man wofyl ein ©rauen befommen. Wan ftebt, wie bie Snbuftrialb 
fterung unferes Safeins felbft vor ber Sotenverebrung nicht h<tltgema^>t but; 
unb nicht nur bas, ber naturfrembe Schein polierten ©ranits, ber felbft bei ben 
inbivibuell geftalteten ©rabfteinen alle warme 2ümft bureb falten Waterialprunf 
er fest but, fpriebt jugleicb von bem ©eift bes Materialismus, ber als ©efpenft 
auch über bie ©räber biefer Seit gebt.

XKin 23li(f auf bie ^riebbofsfunft lüft ahnen, wie es mit bem Surcbfcbnitt ber 
öffentlichen Sen f malsgeftaltung beftellt ift. Sas würbe weniger auffallen, wenn 
nicht ber ftegreicbe 2^rieg ben Wunfd) nad? Verherrlichung bis in bie fleinfte 
Stabt unb bas befebeibenfte Sorf getragen hätte. Was hier burch ben Unverftanb 
felbftaufriebener „2^omites" unb ben ©efchäftsfinn bebenber Vermittler bunbert» 

fach entftanben ift, fönnen wir ber „2Sunft" biefer Seit nicht in bie Schube 
febieben wollen, aber leiber ftebt bie Sache in ber Xegel nid)t viel tröftlicber aus, 
wo fte unleugbar am Werfe war. Weiftens trifft babei ben plaftifer bie Ver= 
antwortung, ber feinen reitenben ober ftebenben gelben haftens mit einigen 
Socfelfiguren beglüeft, aber in ben wichtigsten fallen ift es boch ber Tlrcbiteft, 
ber ^arbe befennen muf.

3n ber erften Hälfte bes JA 3äb’;b*mbert6 ;eigt ftch beutlid? ein feiner Sinn 
für bie Würbe bes Senfmais. Wenn wir in ©illys berühmten ^Entwurf für bas 
5ribericus»Wonument auch mehr eine geniale grapbifebe pbantafte als einen 
fruchtbaren realen Senfmalsgebanfen fehen, fo weefte er boch bas fehr richtige 
©efübh baß ftch großes hiftorifebes ©efebeben nur mit ben abftraften Wttteln 
bes architeftonifchen Wales vollwertig verftnnbilblichen läßt. 3n Berlin trug biefe 
iErfenntnis leiber nicht ihre Früchte. Schinfels Völferfchlachtsbenfmal auf bem 
2^reuaberg ift bas wirfungslofe Überbleibfei einer feltfamen 3bee: es follte, wie 
bereits erwähnt, aus einem Unterbau emporwachfen, ber bie formen ber 
„Heuen Wa^e" zeigte. Wenn man bas weiß, erfcheint es als merfwürbige 
Rügung bes Schicffals, baß biefer aweite Seil bes aerfddagenen ©ebanfens 

aum Senfmal bes Weltfrieges geworben ift. Tiber in Sübbeutfddanb entftanb 
ein reines Tlrchitefturbenfmal von großer Prägung, bie ^efreiungshalle in 
Kelheim, bie wohl verbient, ihrer Vergeffenheit entriffen au werben; unb auch 
bie Kegensburger „Walhalla" fann man in biefem Sufammenhang rühmenb 
nennen, wenn fte auch aeigt, baß bie von ^riebrich ©illy übernommene Tlbficht, 
einen griechtfchen Sempel aum nationalen Symbol au erheben, nicht bem 
beutfcben Volfsempßnben eingebt.

Heben bem reinen Tlrchitefturbenfmal tritt bann in ber Wüncbner „Bavaria" 
ein anberer Sypus in bemerfenswerter Vollfommenheit hervor: bie ard;itef= 
tonifch gefaßte ^Koloffalßatue. Siefe häcßft gewagte 5orm bes Wales bat in Ärnft 
von 33anbels (1800—76) Hermanns Senfmal im Seutoburger Walb eine aweite 
Verwirflicbung gefunben, ber man neben ber äußeren auch innere ©räße nicht 
abfprechen fann. Sas gilt nicht nur von ber volfstümlid) empfunbenen ©eftalt, 
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fonbern ebenfo fel>r von ber TlrchiteFtur bes Unterbaue, ber in naiver Tlusbilbung 
aber mit ßcherem OnftinFt, eine architeEtonifche Haltung aeigt, bie einem Kiefen» 
mal gemäß ift.

Ulan batte alfo red>t beachtenswerte Vorbilber in ber unmittelbaren Ver» 
gangenbeit. Tiber von alle bem hüt man nicht« gelernt, als man bas national» 
benEmal auf bem Hieberwalb errichtete. 3m Beftreben, möglich# viel ausau» 
brücfen, wirb es rebfelig ftatt in bie Weite a» rufen; es ift von jebem ardjiteF» 
tonifcben (Befühl verlaßen.

Man Eönnte faft glauben, baß ftd> bie TlrdßteEtur für ihre Vernachläfßgung 
hätte rachen wollen, benn wenn ße fpäter aur Verherrlichung bes neuen Kelches 
au Worte Eommt, fällt ße ins entgegengefe^te Äptrem unb macht ßd> aUau 
anfpruchsvoll bemerElidj. WirbenEen an Bruno Schmiß, inbembie Schwächen 
ber Seit befonbers beutlicb aum TlusbrucE Famen, unb ber boch eine ihrer 
ßärEften Begabungen war. Sas er burch bie Bauten ber Berliner (Bewerbe» 
Tlusßellung, burch bie Stäbtebau»Wettbewerbe von Berlin unb Süßelborf, ja 
auch burch bas vielverfpottete „Kheingolb»Keftaurant" in Berlin bewiefen, bet 
bem man nie vergeßen barf, baß es nicht als „BierEirche", fonbern als Kongreß» 
gebäube gebaut würbe. Tlud; für biefen SwecE war es natürlich viel au „feierlich", 
benn ber wunbe PunFt im Schaffen von Schmiß ift nirgenbs verEennbar: bas 
prunEbebürfnis ber Seit verleitet feine monumentalen SnftinEte aum pathos, 
bas manchmal an bie ©renaen bes Schwulftes ftreift. S>as hüt ihm feine SenF» 
mäler verborben, woau bie Bilbhuuer, mit benen er arbeitete, ihr reblich «Teil mit 
beigetragen hüben. Tiber ber Kern bes Mißlingens lag boch in bem Ulangel an 
Maßßabsgefühl beim TlrchiteEten. Är ernannte bie einfache Wahrheit nicht, 

baß es Motive gibt, wie etwa „ber Balbachin" (Porta Westfalica) ober „ber 
KeiterfocEel" („Seutfchesl£cE"), bie einen inneren Maßftab hüben, ben man burc^ 
Feine Überfe^ung ins Koloßale aur ©roße bes Monumentalen au bringen vermag. 

So ift er manchem frönen PunFt S>eutfd>lanbs aum Verhängnis geworben, unb 
boch ßnb feine Äntgleifungen noch achtbarer als ber gebanEenlofe prunE, mit bem 
Begas unb feine ©eßnnungsgenoffen ihren plaftifd>en Patriotismus umhüllten.

Tragifch über muten alle biefe verpaßten ©elegenheiten an, wenn man ßeht, baß 
es aur felben Seit Beifpiele bafür gab, wie man es machen mußte: (Theobor 5ifd;er 
errichtete am Starnberger See einen BismarcEturm, ber groß, ernß unb boch 
in feiner «SeftlichEeit beglücEenb über bie Äanbe fcßaut, unb Tlbolf ^ilbebranb 
;eigte im pantheonartigen Entwurf für bas Berliner Kaifer»Wilhelm»SenEmal, 
wie man ©röße mit architeFtonifchen Mitteln wirFlich aum TlusbrudJ au bringen 
vermag. Sie TlbElärung, bie bann an ber 3ahrhunbertwenbe in ber Tluffaßung 
ber £)en Emaisar cßiteEtur einfe^te, Farn leiber für bie tarnte bes Krieges von 
1870/71 ;u fpät.

Heben biefen repräfentativen Tlufgaben, bie bem StaatsgebanEen, ber Kultur, 
bem Bürgerftola/ ber Keligion ober bem hißorifchen ©ebächtnis bienen, gehen 
nun anbere öffentliche Tlufgaben einher, bie einen foaialen ober wirtfchaftlichen 
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(EharaEter tragen, ^olt bie Seit für bie erßgenannte ©ruppe alles her, was ße 
an „Äunß" ju beß^en glaubt, fo iß biefen Elufgaben gegenüber bas (EharaEte» 
rißifche, wie ße erß nach langem ScßwanEen als folcße anerEannt werben, bie 
für bie Eünßlerifd? betriebene ElrchiteEtur überhaupt in 23etrad;t Eommen. Sie 
Schule unterfd?eibet ßch lange nid>t wefentlicß von ber ^Kaferne, bann wirb ße 
unter ber Führung ber HTünchener Einlaß jur £EntwicElung einer malerifchen 
©ruppe, bie einem Eleinen Xat^aus oftmals nicht unähnlich ßeht, unb unter 
Äubwig Roßmanns ^änben wirb ße in 23erlin noch vornehmer. Sie 23abeanßalt 
iß anfangs eine freublofe Elngelegenheit, bann geht ße burch eine periobe hoteb 
hafter Äupusausßattung, bis 2$arl ^od>eber (185^—1917) bem JTlüllerfdjen 
VolEsbab in München ben (EharaEter eines heiteren, ins ©rüne gebetteten Schloß» 
cßens gibt. Sie unb ÄranEenhäufer trugen anfangs beut»
lieh bas ©epräge ihrer traurigen 23eßimmung. ©ropius unb Schmieben befreiten 
ße aus biefem 23ann, bann würben ße aufgelöß in ^Kolonien Eleiner Pavillons unb 
in Sübbeutfdßanb führte ße ^ans ©raffel wieber auf ben (EharaEter freunblicher 
barocEer Ettoßeranlagen jurücE, aus benen ße einßmals hervorgegangen waren.

Elm ratlofeßen ßanb man ben wirtßhaftlichen Vlu^anlagen, wie Schlacht» 
häufern, E^raftwerEen ober UTarEthallen gegenüber. ^ier war man im erßen 
Einlauf burch naive Hfaßengeßaltung ju formen geEommen, bie ßarE unb Eräftig 
wirEen. l£s gibt ganj frühe WaßerwerEe in 23reslau, Jamburg unb (etwas 
fpäter) in 23remen, bie auch vor heutigen Vorßellungen in beßehen 
Eönnen. Sann aber begann man, folche technifche Einlagen unorganifch ju 
erweitern unb glaubte, ße burch Öas äußerliche Einbringen architeEtonifcher 
formen gefellfchaftsfähiger ju machen — burgenartige Sutaten waren befonbers 
beliebt — unb allmählich würbe bie (EharaEterloßgEeit ihr (EharaEter. Hur feiten 
ßnben wir fo ernßhafte Äofungsverfucße wie 6ugo Äicßts Äeipßger IBarEt» 
hallen, aber auch ße Eönnen ohne ein 23argello»<Eürmd>en nicht ausEommen.

23efonbere Elnßrengungen pßegte ber ElrchiteEt für nötig ju halten, fobalb er 
mit ÄifenEonßruEtion jufammentraf; allerbings nur auf feinem ©ebiet, ju 
bem bas Äifen nicht gerechnet wirb, beffen ©eßaltung Sache bes Ingenieurs 
bleibt. Unausgefprochen gilt es als etwas Störenbes, von bem man ben 23licE 
burch „ElrchiteEtur" ablenEen muß. Sas tritt vielleicht am fcßärfßen bei ben 
ÄifenbrücEen hervor, beren frembeÄinien man burch reiche 23 rücEen portale mit 
bem ©eiß ber Stabt, in bie ße eingreifen, ju verföhnen fucht: bas ©ewißen ißbe» 
ruhigt, wenn man in Jamburg vor bie gewaltigen Soppelßhleifen ber ÄlbbrücEe 
ein Stenbaler <Eor fe^t, ober in Äöln bie fchweren Äifenbogen ber ^ohenjollern» 
brücfe burch romanifcße 23urgtürme mit ©roß’St. Ulartin „in ÄinElang bringt".

3m Greife ber raumumfchließenben 23auwerEe Eönnen wir biefen Swiefpalt 
am beutlichßen bei ben 23ahn hofsbauten erEennen, bie eine immer bebeutfamere 
Äolle im Stabtbilb ju fpielen beginnen. 5ran? Sehweiten, ber ElrchiteEt jener 
romantifchen ^ohenjollernbrücEe, hüt auf biefem ©ebiet in jungen Ruhten mit 
bem Einhalter Bahnhof in 23erlin einen verheißungsvollen Einfang gemacht.
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Ärnft unb einfach legen ßch bie formen eines anfprud;slofen SacEfteimÄopfbaus 
vor bie Elargeßaltete ^alle. Tiber bann Eommt ber arcßiteEtonifche Ährgei;. Wie 
anbers ftel>t Hubert Stiers SacEßeinaufmachung am Sremer Sahnhof aus, unb 
nun gar ber fteinerne PrunE, ben ^ranEfurt a. W. entfaltet, bie italienifchen Xe- 
naißanceformen, bie in Bresben ben TSern ber Sache verhüllen, ober bie rathaus* 
artigen Sierbauten, mit benen Xeinharbt & Süßengüth ben Hamburger Sahnbof 
vernieblichen.

Tiber fh^n ;eigt ftd> in biefen Sauten bie überlegene geftaltenbe flacht bes 
technifchen ©ebilbes. Äs ift nicht fchwer ;u fehen, baß in Hamburg ber überjeu« 
genbe Typus eines großen Durchgangsbahnhofes, in ^ranEfurt ber überjeugenbe 
Typus eines großen Tiopfbahnhofes, unb in Dresben ber überjeugenbe Typus 
ber ^Kombination von Durchgangs* unb ^Kopfbahnhof/ gefunben ift, ja, es gibt 
Teilanßchten biefer Sauten, in benen bereits bie ganzen neuen iTJöglichEeiten 
ber ÄifenarchiteEtur in beglücEenber Weife beutlich werben.

Solche Seugen reiner IngenieurEunft beginnen amÄnbe biefes Seitabßhnitts, 
an ^äußgEeit ;u;unehwen. Sie wirEen nicht immer befriebigenb, weil fte meiß 
mit XücfßchtsloßgEeit nur auf ihre eigenen Sntereßen bebacht ftnb, aber es 
wächft ber üKreis berer, bie hier eine Wacht heranrücEen fehen, beren ÄntwicElung 
nicht eine Tin gelegen heit für ftch iß/ fonbern eine entfchetbenbe Tlngelegenheit 
für bie SuEunft ber TlrchtteEtur. Diefe Wacht wirEt baburch befonbers unheimlich/ 
weil fte anonym ift; Weber bie mißratenen noch bie bewunbernswerten Äeiftungen 
ber technifchen ^KonßruEtionen Enüpfen ftch <tn einzelne Vlamen. Das verlang* 
famt bie ÄrEenntnis, baß auch i»n Sereicße ber Ted>niE Eünftlerifche WirEung 
nur entftehen Eann, wenn ftch ihre unperfönlid>e Verftanbesarbeit mit perfön* 
lichem ©efühl paart. Tiber vielleicht iß es gan; gut gewefen, baß bies inbtvibuelle 
©efühl bes Zünftlers nicht ?u früh w bie Eühlen Überlegungen bes ^KonftruE* 
teurs etngriff; es mußte erft reif für biefe neuartige Setätigung werben.

Tille bie baulichen Tlufgaben, von benen wir bisher fprachen, h<rben einen 
unperfönlichen Sauherrn. Soweit es nicht bie öffentliche ^anb bes Staates ober 
ber Stabt ift, Eommen ©efellfchaften ober Tlusfchüße in SetradU; bas ©ebiet, 
wo ber Äinßuß einer beftimmten perfönlichEeit maßgebenb bleibt, erfcheint recht 
eng, wenn man auf ber anberen Seite biefe £ülle von Tlrbetten ßeht, bie burch 
bie DemoEratifterung bes hebens hervorgerufen werben. Tiber es iß ein für bas 
©eßd)t ber neuen ©roßftabt fehr wichtiges ©ebiet babei: bas ©efchäftsh<tus. 
Seit ber Witte bes 3ahrh«nberts löß ßch in ben werbenben ©roßftäbten immer 
beutlicher bie Wohnftätte von ber Tlrbeitsftätte: bas heißt mit anberen Worten, 
bie „Titybilbung" beginnt. 3n ber ^Kernßabt erobert ber Äaben mit immer 
weiter geöffneten ^enßerßächen nicht nur bas Ärbgefchoß ber Käufer, auch bie 
oberen ©efcßoße bienen ©efch&ftsjwecEen, ße werben Süros. 3a, auch ber Äaben 
ßeigt mit ber VervollEommnung bes Äifts immer häußger ?u ihnen herauf: neben 
bem Sürohctus entßeht bas Warenhaus. Diefe neuen ©roßßabtbauten werben 
ein fehr Wefentliche® Woment in bem Silb ber Straße. Da ße vorjugsweife

•6 ScC> uma $ er, Strömungen 



82 £)ie bauliche Äinselaufgabe

bie j£cfen ber ©traßen einnehmen, geben fte gefährlichen Tlnlaß, an biefen 
jucken bie „Phantaße" bes Tlrchitekten su seigen, unb ein wahrer Walb ber 
verfchiebenärtigften Ärkerausbilbungen unb Türmchen erwächft in ber „©rünber* 
Seit" an biefer ©teile. &ie Vorliebe für „beutfche Xenaiffance" begünftigte biefe 
Heigung. Unter ben Tlrchitekten von Xuf ift ber Harne tapfer unb von ©roß» 
heim unlösbar mit folchen Äckbauten verbunben; in reich übertriebener ^orm 
machten fte ©«hule unb es wirkte fchon wie eine Xeform, wenn Hans ©riefebach, 
ber große Hoffnungen in ein frühes ©rab nahm, bie Äckrunbung feines viel» 
bewunberten „^aberhaufes" in ber ^riebrichßraße fo befcheiben enbigte, baß 
fte ftch nicht ßlhouettierenb gegen ben Himmel hob.

Tiber auch ernftere architektonifche folgen entfprangen biefer ©efchäftshaus» 
entwicklung: eine Heuorganifation bes ^affabenfyßems, bie fcßließlich eine 
Xoslöfung vom Schema ber Xenaiffance brachte. Tiefe Heuorganifation führte 
jugleich basu, baß ^üroßaus unb Warenhaus ftch nach entgegengefe^ter ©eite 
entwickelten. ^eim Sürohaus würbe bie ^enfterachfe ber kleinften TSüroselle 
bas erjeugenbe Element bes 5affabenfyßems. ©ie war fo bemeffen, bah fte 
verboppelt ober vervielfacht bie jeweils in ber prapis nötigen Xäume ergab. 
S)as erzeugte ^enfterbänber, geteilt burch gleichmäßig wieberkehtenbe Jwifchen» 
pfoften, alfo eine horizontale ©lieberung ber fläche. ^eim Warenhaus war 
bas Problem bes ©chaufenfters ber Tlusgangspunkt ber Weitergeftaltung. 3e 
hiftorifcher ein ^auftil ftch an einem biefer ©ebäube gebärbete, um fo ftörenber 
war natürlich bas Tlufreißen bes Socfelgeßhoffes, von bem ber hiftorifche ©inn 
gerabe gefd>loffene Xuhe forbert. Ter ©egenfa^ swifchen bem Sodkel, in bem 
bas ©efchäftsintereffe bie tragenben Pfeiler immer mehr surücksubrängen fuchte, 
unb ben mehr ober minber gefchloffenen Wänben ber Obergefd>offe erweckte 
äßhetifches Unbehagen unb führte su Xompromiffen unb Xonßikten. ©obalb 
ber ganse 23au als „Warenhaus" Äabenswecken biente, war man in ber 5enßer» 
geftaltung ber oberen ©efchoffe frei, bie tiefen Xäume forberten su möglichft 
großen 23elichtungsßächen heraus unb äßhetifch lag es nahe, bie Sufammen» 
gehörigfeit ber ©efchoffe sum Tlusbruck zu bringen. Tas führte gans logifcher* 
weife im ©egenfat? sum 23ürohaus su einer vertikalen ©lieberung ber fläche: 
bie weit gesellten Pfeiler bes Schaufenßergeßhoffes würben sum beherrfchenben 
©erippe, baswifchen glieberte ftch bie ^läcße über ben großen Schaufenßerfcheiben 
burch ein ein gefegtes Syßem vertikal sufammen gefaßter ^enßer, bas bis sum 
tSußboben hetwter reichliches Glicht in bie oberen Stockwerke bringt.

SDiefe Xonfequensen hatte fchon ©chinkel in feinem Xaufhausentwurf sum 
Tlusbruck gebracht. Tils Tllfreb Weffel (1853—1909) ße sum erßenmal in 
großem lUaßftab bei feinem berliner Wertheimbau 30g, wirkte bas wie eine 
Offenbarung. Tille Hoffnung auf einen neuen ©til, bie in ben neunsiger Ruhten 
überall su erwachen begann, richtete ft<h Hteffel unb man war heimlich ent- 
täufcht, als er bei feinen Villenbauten unb Tiürogebäuben ben „gotifchen" 
®eift gar nicht fortfühvte, ben man fo fefw begrüßt hatte. Was bebeuteten. 
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hod>fultivierte Xeißungen wie bas ^aus Simon unb bas Ver waltun gsgebäube 
ber 71. Ä. ©., wenn man fleh nicht felber treu blieb. Unb boch blieb Weßel fleh 
felber treu. Was feinen Wertheimbau funßgefchichtlich bebeutfam macht, ift 
nicht in erfter Äinie bie äßhetifche Formgebung, it>r haftet noä> fehr viel Äußer* 
liebes an, fonbern bie cEatfache, baß Weßel bie neuen Wöglichfeiten bes Äifen* 
betonbaus an einem ^au aum erfennbaren Äusbrucf brachte, ber nur bureb 
beren Tlnwenbung eine feinen Swecfen entfprechenbe Form gewinnen fonnte; 
baraus entwickelten ftch bie formalen Äigentümlichfeiten, fte waren nifyt 
äßhetifcher Selbßjwecf. Wenn Weßel biefe Äifenbetonmäglichfeiten an einem 
^au nicht in Änfpruch nahm, baeßte er gar nicht baran, bie aus ihnen entwid?eiten 
formalen Äigentümlichfeiten nun wie eine losgelöfte Sprache zu benutzen. 
Unb gerabe bas war richtunggebenb an ihm. Är verfiel mfyt jener äußerlichen 
Wobernität, bie etwaige „neue" Formen, bie ftd? an einer Stelle aus Sweck unb 
Material ganz gefunb unb natürlich erflären, nun ohne inneren Sinn jur Stil» 
marfe ftempeln. £>iefe ©eftnnung machte Weßel, äußerlich betrachtet, zum 
„Äfleftifer", benn feiner Seit entfprechenb lebte er in hißotifchen Stimmungen, 
wenn ibn bas Wefen feiner Aufgabe nicht in anbere Bahnen riß, innerlich 
betrachtet, runbet ßch gerabe baburch bas Silb einer felbftänbigen perfonlichfeit.

Äs ift fehr bemerfenswert, baß fleh innerhalb ber Sphäre ber privaten Sau» 
tätigfett bie neuen Änfä^e nur an bem Punfte zeigen, wo ftch eine innere Um= 
ftellung ber Äebensverhältniße vollzog. Sbie anbere Hälfte jener Spaltung 
Zwifchen Arbeiten unb Wohnen, von ber wir erft fprachen,bas Wohnen, fonnte 
ßch auch in feiner losgelöften Form auf Vorbilber frühen, bie nicht neu erfunben 
ju werben brauchten. Äs ift fehr feiten, baß ßch fürftliche ^errßher in biefem 
Seitabfchnitt neue paläfte bauen, ße waren überreichlich verforgt, unb boch 
verfchwinbet ber palaftbau nicht aus bemÄdlbe ber Seit; ein neuer Hläzenaten* 
typus hat ßch herausgebilbet: ber fürftliche Onbußrielle. Wer bie Ärchiteftur* 
gefchichte in ber 2lrt betrachten will, wie man früher bie ©efthichte ju lehren 
Pflegte, nämlich als ^Kette glanzvoller ^aupt* unb Staatsaftionen, würbe ße 
iv Berlin ablefen müßen an ben Paläften ber Herren 23orßg, pringsheim, 
Äiele*Winfler, Äubolf JTloße. £as Ärgebnis ift burchaus nicht zu verachten, 
^efonbers Äucaes ^au für torfig erfreut heute noch burch feine Vornehmheit, 
aber auch Äbe (geb. 183^) unb Senba, bie bevorzugten Ärchiteften folger 
Paläfte, haben wohl „etwas gefonnt", ja, artißifch betrachtet ift es vielleicht 
ein befonberes ^Kunftflück, baß ße beim Palais Pringsheim im ©eift ober* 
italienifcher Spätrenaißance mit cEerrafotta unb ©olbmofaif, im Palais Woße 
im ©eiß ©chlüterfchen 23aro<ks unb im Palais cEie!e*Winfler im ©eiß ber 
beutfchen Spätrenaißance bes ^eibelberger Schloßes arbeiten fonnten, ohne 
baß man ihnen einen Swang anmerfte. Äs waren talentvolle Äeute, bie beim 
Wiener Xath<w®wettbewerb ben erßen Preis erhielten, unb boch, was fännen 
fle uns wirflich fagen ? Sie ßnb typifch für eine ganze Keih« vielbefchäftigter unb 
leißungsfähiser Tlrchiteftenflrmen biefer Seit: Änbe unb ^äefmann, ^Kyllmann 
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unb Reiben, von ber ^ube unb ’aennitfe, Xayfer unb von ©roßßeim, (Eremer 
unb Wolffenftein, bas waren einige ber ©ewaltigen, bie von Berlin aus Horb« 
beutfcßlanbs Bautätigkeit beßerrfcßten, foweit man ßößere Anfprücße macßte.

©urlitt ßat mit Xecßt barauf ßingewiefen, baß biefe in ber Arcßitektur* 
geßßicßte ganz neuartige ^irmenbilbung Fein Sufall ift, fonbern ein für bie Seit 
feßr cßarakteriftifcßer Sug. Sie ©efcßäftsfeite ber Ardßtektur entwickelt ßcß unter 
ben immer komplizierter werbenben Verßältniffen ber ©roßftabt zu einer eigenen 
Xunft, fo baß eine Arbeitsteilung unvermeiblicß wirb. 3n faft allen ißren 
Werten ßanbeln biefe firmen nießt mit Xunß, fonbern beftenfalls mit ©efcßma<f. 
Sas ift aber ein großer Unterfcßieb: bas eine erwäcßft aus bem Bauwerk, bas 
anbere tut man ;um Bauwerk ßinzu.

Siefe private Bautätigkeit zeitigt nun eine Bauerfeßeinung, bie im erften 
Augenblick gar nießt als etwas befonbers Heues erfeßeint, bie es aber boeß 
genauer befeßen iß: bie „Villa". Sas iß etwas ganz anberes, wie bas ,,^aus". 
Wun kann betfpielsweife in einer Stabt wie Humburg bie Seit feßr beutlicß 
unterfeßeiben, wo freß ber woßlßabenbe Bürger ein ^aus unb wo er ßcß eine 
Villa bauen ließ. Sas erfte gefeßießt mit großem Anßanb; eine ganze ©ruppe 
von Arcßitekten, wie baller, iUeerwein, Stammann, Jauers, Janßen, ßaben 
ißren Ulitbürgern Käufer gebaut, bie einen untereinanber ganz verwanbten 
(Eßarakter tragen unb uns eine beßimmte, aueß ßeute nod; anfpreeßenbe Kultur» 
feßfeßt beutlicß fpiegeln; bann kommt eine Periobe von Villenbauten, beren 
jeber waßrfcßeinlicß bas befonbere Wefen feines Eigentümers zu fpiegeln glaubt, 
in Waßrßeit aber fpiegeln ße nur bie Unklarßeit feines Wünfcßens. Sas „6<tus" 
ßat feine Haltung verloren. Sas freier gruppierte ©ebilbe, bie Villa, will intimere 
Bezießungen zwifeßen Woßnung unb Umgebung feßaffen, aber ße ßat bas 
Wefentlicße bes Äanbßaufes nießt begriffen: ftatt einen lebenbigen Sufammen* 
ßang zwifeßen »Jaus unb ©arten ßerzuftellen, feßwebt ße auf ßoßem ^Keller* 
gefeßoß über ißrer Umgebung. Unb ße ßat aueß bas Wefentlicße bes Stabtßaufes 
nießt begriffen: ftatt bes bewußten Abfcßluffes einer eigenen Welt ftreckt ße bie 
Intimitäten ißres 3nnern naeß allen Ecken ins 5reie ßeraus. Sas ift bie „ Villa" 
in Anfüßrungszeicßen, geboren aus ber mittelalterlicßen Strömung mit ißren 
©iebeln, Erkern unb Ormcßen, aber erft gefäugt von ber „beutfeßen Xe* 
naiffance", bie biefe Sßeaterrequißten burcß ißre Sierformen noeß bunter 
ßervorßob.

Es bebarf woßl keiner befonberen Betonung, baß es innerßalb ber uferlofen 
Villen probuktion biefer Haßrzeßnte in allen Seilen Seutfcßlanbs aueß Äeiftungen 
gibt, bie voll Xeiz ßnb: vor allem ßat bie baroef e Welle, bie bem letzten 3aßr* 
zeßnt bes 3aßrßunberts bie ßauptfäcßlicße Färbung gibt, woßltuenbe Wirkungen 
ausgeübt. 3m ganzen aber berüßrt biefes Xapitel ber Villa eine ber ßervor* 
ftecßenbften unb ber wunbeften Seiten im Arcßitefturbilb biefer Seit ber Ser* 
fe^ung einer bürgerlicßen Woßnkultur, bie um fo fcßärfer ßervortritt, je ein* 
faeßer bie Anfprücße werben, um bie es ßcß ßanbelt.
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Äs war eine ber fchönften Äigentümlichfeiten ber TlrchiteFturentwicElung ber 
erften 3ahrhnnberthälfte, bah bie anftänbige ©eftaltung bes einfachen Wohn« 
h<wfes ©emetngut bes baulichen hebens genannt werben Eann. £>as war ber 
Tlusfiuü unb bisweilen noch ber HachFlang einer Seit, wo auch bas einfache ^aus 
für einen beftimmten Bewohner erbaut würbe, tftit ber Äntwtcflung ber ©ro^ 
ftäbte verfchwanb biefer Suftanb; bie einfache Wohnung würbe jur Ulaffenware, 
bie wie bie KonfeFtion im BeEleibungsgewerbe für eine gebadete lUenfihen Eiaffe 
jugefchnitten unb auf ben iUarEt gebracht würbe. £>as Perfönlichfte im £eben bes 
HTenfchen würbe entperfönlicht. So entftanb ein wichtiger neuer ^anbelsartiFel: 
bas Mietshaus. Sie Tlusgeftaltung biefes ^anbelsartiFels ging fo gut wie gan; 
ohne IBitwirEung bes ;ünftigen TlrchiteEten vor ftch. Ommer mächtiger würbe jene 
feltfame Vleuerfcheinung im baulichen Bilbe ber Seit, ber Bauunternehmer, ein 
JHann, ber, folange es eben ging, felber ben TlrchiteFten fpielte, unb ber, wenn es 
gar nicht anbers ging, meift meht SFlavenholter als Bauherr bes TlrdüteEten 
würbe. Sie WohnungsprobuEtion ber ©rofftabt, insbefonbere bie probuFtion ber 
aus ;wei unb brei Simmern beftehenben „Kleinwohnungen",bie etwa 80 pro;ent 
ber Wohnungen einer ©ro^ftabt ausmachen, geriet immer ausfchlieflicher in bie 
©ewalt biefer Onbuftriellen bes Baugewerbes. Sas bebeutete bas Verfchwinben 
bes architeFtonifchen Stanbesgefühte auf biefem Baugebiete. Ser wahre archü 
teFtonifche Ährgei; fpielte Feine Kolle bei ber ^erftellung biefer Käufer, an feine 
Stelle aber trat ein fcheinbarer architebtonifcher Ährgei;, ber ;um ©efchäft ge= 
hörte, unb ber würbe ber Keim ;u furchtbarem. ©an;e Stabtteile von !Uiets= 
häufern verfielen ber fchäbigen WasFerabe hnlbverftanbener, billig imitierter 
Sierformen aus ber KumpelFammer aller erbenElichen Stile. Wenn man bie Bau» 
Fünft biefer Seit für biefen baulichen ^epenfabbat verantwortlich macht, fo ift bas, 
foweit bie formale Seite in Betracht Fommt, ungerecht. Äs ift ähnlich, wie wenn 
man bie SichtEunft biefer Seit für ben Kolportageroman verantwortlich machen 
wollte. Ser wachfenbe ©ro^betrieb ber UTenf^enhäufung läfjt auf allen ©ebieten 
bes ©eftaltens bie minberwertigen probuEte anfchwellen unb ftch ballen —, aber 
währenb fte in ber Literatur in ben papierForb wanbern unb in ber lUalerei 
nach Bebarf an bie Wanb gebreht werben Eönnen, ftehen fte im baulichen Bilbe 
erbarmungslos unb unverrücEbar ba unb Eompromittieren bie Ärfcheinungen, 
bie fte^blöbe ober frech nach;uäffen fuchen. Savor muff man bie TlrchiteEten 
biefer Seit, gerabe weil man an ihnen fo viel aus;ufe^en h<*t, in Schu^ nehmen.

Tiber bas Ärfchütternbe an biefer ÄntwicElung bes Wohnungswefens ift, 
baü bie architeEtonifche KartFatur ber faffaben noch S^r nicht bas Schlimmfte 
an ihr ift. Ärft in bem, was hinter biefen faffaben lauert, enthüllt ftd; bas gan;e 
Verhängnis: nicht bie äfthetifche, fonbern bie fo;iale unb hys^nifche Seite 
biefes Utietshnuswefens ber ©roffftabt ift bie ^auptfache. Unb an biefem PunFte 
wirb auch ber TlrchiteFt mitfchulbtg; nicht als Baumeifter, ber bas ^aus errichtet, 
fonbern als Stäbtebauer, ber es nicht verhinbert h*t, bah es errichtet werben 
Fonnte. Ser „Stäbtebau" ift es, ber in biefer Seit verfagt.
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2* Wertungen. Tiber bas führt uns auf ein ©ebiet, von bem erft fpäter ;u 
[preßen fein wirb.Äaffen wir biefe ©eftchtspunFte ber ©efamtgeftaltung besÄebens 
lunaäfi einmal gan; aus bem Spiele unb fragen uns ?um Schluß Rammen- 
faffenb, wie es benn nun mit bem Ergebnis auf bem ©ebiet ber Äin;elleiftungen 
ausfteht, in benen ftch bas Gingen mit ben vergebenen Sonberproblemen ber Seit 
abfpielt. Selbft wo wir nicht folch grunbfägliche ^ehlleiftungen beFlagen mußten, 
wie auf bem ©ebiet ber ^Kleinwohnung, ftnb wir bo4> immer au Urteilen geführt, 
bie in erfter Äinie ein Ungenüge hervorhoben. tBüßen wir nicht boch ein feit» 
fames Verfagen einer ganzen breiten ^Kunftepoc^e feftftellen ? Wir würben bamit 
nur eine oft ausgefprochene Meinung betätigen. &em ernfthaften ^iftoriFer aber 
ftnb folche allgemeine Urtetlsfprüche verbächtig, unb in ber Cat muß man beim 
betrachten biefer uns noch fo nahen Epoche archtteFtonifchen Cuns vorftchtig 
fein. Äs ift nicht wahrfcheinlich, bah ein VolF auf einem feiner hauptfächltchen 
WirFungsgebiete breißig 3ahre lang Feine wertvollen ^Kräfte hervorbringt, 
unb es ift beshalb nicht wahrfcheinlich, bah bie TlrchiteFten biefer breißig 3aßre 
unter bem bann einer Seitenwelle alle gleich Unwertes geleiftet häben.

Wir müffen beshalb verfügen, in bas ©efamturteil noch einige Schattierungen 
hereinjubringen, wenn wir gerecht fein wollen. Wir ftnb gewohnt, bas eFleFttfche 
Wefen ber ^weiten Hälfte bes 19. 3ahrhunberts als eine Verirrung ;u betrachten, 
bie man eigentlich hätte vermeiben müffen. Wer weih, ob es nicht ein Werbe» 
projeß war, burch beffen Ärfaßrungen bie Ulenfchhrü einmal hinburchgeßen 
mu^te, nachbem ber Verfüger burch bas Wachfen hiftorifcher ÄrFenntnis unb 
bas Tlnfcß wellen technifcher XeprobuFtionsmöglichFeiten fämtliche Weltreiche 
ber ^Kunft vor ihren Tlugen ausgebreitet hätte unb fagte: „£>ies alles ift £)etn!" 
konnte man ftch non folgen Verfügungen, bie noch nie an eine Zünftler» 
generation herangetreten waren, anbers befreien, als burch bie harte Schule 
negativer Ärfahrungen?

Ärft als man faß, baß alle biefe ^Kunftwerte glänjenber früherer Setten boch für bie 
verünberten 23ebürfniffe heutigen Jeebens nicht bas legte Wort bebeuten Fönnen, 
ergab ftch bie innere Befreiung unb bie neue ^Kraft, bas Fleine eigene 3cß einer 
ganzen Vergangenheit gegenüberjuftellen, ohne fte frevlerifcß ßerausjuforbern.

Tiber es iß nicht nur biefe negative Ärfaßrung, um bie es ftch bei biefer Änt» 
wicflung ßanbelt. Wenn man einmal nichts anberes als eine Xeiße befter 
©runbriffe aus bem legten drittel bes 19. 3aßrßunberts aufammenßellt, 
wirb man fehen, wo bie eigentliche Äeiftung biefer Seit ju fueßen ift. Sie ßat am 
praFtifchen ©erüft fo vieler Tlufgaben, für bie es Fein Vorbtlb gab, arbeiten 
müffen, bah man ihr auf aftßetifcßem ©ebiet manches nachfehen muß. £>as barf 
nicht fo Fltngen, als ob wir glaubten, bas praFtifche ©erüft unb bie äftßetifcße 
5orm liehen ftch bei einer vollgültigen Äöfung voneinanber trennen, nein, erft 
ißr Verfcßmeljen 311 unlöslicher Äinßeit gibt bas reife WerF, aber auf bem Wege 
ju biefem Siel, für ben ßiftorifeße Setten bei ber ÄntwicFlung ihrer Tlufgaben oft 
einige Utenfchenalter brauchten, gibt es Stufen, bie man nicht überfeßen barf.
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&er Vollenber braucht fte, oft oßne ftk beßen bewußt z« fein, um z« feiner 
^öße zu gelangen. 3n ber Vorarbeit für biefe praEtifke Seite ber Bewältigung 
oft feßr fkwieriger neuer Programme liegen bie Verbienfte biefer vielgefkmäßten 
Äpoke: im ©runbriß feßen wir ben äußeren Hieberfklag biefer Vorarbeit.

Wir bürfen alfo nießt allein auf bas ftiliftifke Xleib feßen, bas ße fteß in 
buntem Wecßfel umgeworfen ßat. Sber ÄEleEttzismus, ber in ber Waßl biefer 
verfkiebenen Kleiber liegt, ift nießt ber einzige (EßaraEterzug, ben es ßervor* 
zußeben gilt, wenn er ber Äpoke aueß mit Kekt ben ©runbzug tßres Hamens 
gegeben ßat. Wir ßaben uns gewößnt, in biefem Hamen nießts anberes meßt z« 
ßören, als bas Tobesurteil ber TßaraEterloßgEeit, unb barin liegt boeß woßl eine 
allzu bequeme Verallgemeinerung. Wenn wir näßer zufeßen, werben wir feßr ver* 
feßiebene formen bes „ÄEleEtizismus" erEennen, bie man nießt alle in einen Topf 
werfen Eann, wenn man biefe Seit rießtig verfteßen will. Äs gibt einen leicßt= 
ßnnig*oberßäklik«u unb einen gewiffenßaft=wißenf(ßaftlicßen ÄEleEtizismus, es 
gibt einen ÄEleEtizismus ber BequemlikEeit unb einen ber Überzeugung, einen 
ÄEleEtizismus bes Verftanbes unb einen bes ©efüßls. £)ie Vertreter biefer ver* 
fkiebenen Skalierungen ßaben Eaum aueß nur eine Tlßnlikfeit untereinanber.

Was biefe Seit fo geringwertig erfketnen läßt, ift vor allem bie weite Tlus* 
breitung eines oberßäkliken ÄEleEtizismus, ber gar nießt verfukt, tu bas 
waßre Wefen eines ber ßiftorifken Stile einzubringen, bie er verwenbet. Was 
ßoeßgeaeßtete firmen, wie Kayfer unb von ©roßßeim als „beutfke Xenaißance" 
ober (Cremer unb Wolffenftein als „franzöftfeße Xenaißance" auf ben marEt 
brakten, ßat nikt nur im ©eift unb nießt nur in ben Proportionen, fonbern 
fogar in ben einzelnen formen nur eine vage Äßnlicßfeit mit ben wirEließen 
Stilen biefes Hamens. 2Fn foleßen llmbeutungen aber wirEten bann bie betreffen* 
ben Stilmoben weiter unb entwerteten fogar bie ekteu Urbilber eine Seitlang 
für ben ©enuß.

mit biefen Äußerltkeu barf man biejenigen nießt verwekfeln, bie bem von 
tßnen gewäßlten Stil mit aller Treue wißenfkaftliket Ärgrünbung zu Äeibe 
Singen. Sie fpielen eine große Xolle, benn aueß in biefer Seit zeigt fieß eine 
äßnlicße Ärfkeinung, wie fte burk bas ganze 3aßrßunbert geßt, baß nämlik 
gerabe bie befcßäftigften TlreßiteEten Heigung unb Kraft beßalten für wiffen* 
feßaftließes ^orfken in tßrem £ak- 3ofef Surm, lange ber füßrenbe TlreßiteEt 
Babens, ßat bie eingeßenbßen Stubien über TlntiEe unb Xenaißance gemakt, 
^riebrik Tlbler, lange ber füßrenbe Kirkenbaumeifter Horbbeutfk^nbs, ßat 
in muftergültigen Veröffentlikungen bie norbbeutfeße BacEßeingotiE zur Tin* 
fkauung gebrakt. männer wie (Carl Sk^fer, ber WieberßerfteUer von Reibel* 
berg unb meißen, unb Bobo Äbßarbt, ber Ärneuerer ber beutfkcu Burgen, 
galten mit Xekt auf ißren ©ebieten als bie erften wißenfkuftliktu 5akleute. 
Tiber es fktiut ein 5luk über bem ßißorifkeu Wißen zu liegen, wenn es ftk 
mit Skiffen paaren foll: es fetzt ftk uikt um in £eben. (Carl Sküfer (geb. 
ISH in Gaffel, geft. I908) ift ßierfür vielleikt bas monumentalfte Beifpiel, 
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ein mann voll Saft unb Rraft, ber als Äe^renber eine ganje ©eneration von 
überheblicher Xeißbrettfunft ju ehrlicher hanbwerflicher Saugeßnnung geführt 
unb fo ein nicht Heines Stücf am ^unbament einer Yleubelebung ber Tlrchiteftur 
gelegt hat. Unb wenn er felber baute, wie an ber marburger Univerfität, bem 
^riebri^sbau bes 6eibelberger Schloßes, ober an ben türmen bes meißener 
Toms, bann blieb bas UTauerwerf ßumm unb bie formen belebten ftch nicht. 
Tin feinen Xiamen unb an ben Sobo Äbharbts, ber auch fein Werf von ©runb 
aus verßanb, fnüpfen ftch bie leibenßhaftlichen ^orberungen nach einer grunb» 
faßlich anberen Tlrt ber Senfmalspflege, bie am Tlnfang bes neuen CJahrhunberts 
vor allem aus bem munb von Cornelius ©urlitt ertönten.

Tluch int Rahmen bes Äfleftißsmus ift alfo bas ©efühl ber eigentliche motor 
bes Schaffens. Tamit wirb aber bie Tür geöffnet ?u jener erften ©ruppe ber 
Oberflächlichen, bie ftch wahrfcheinlich auch auf ihr ©efühl berufen haben 
werben. Ätne gefährlich« ^»r. Wir müffen beshalb einen weiteren Typus bes 
Äfleftifers unterfcheiben, ber ftch wohl bem freien ©efühl überläßt, aber es burch 
wiffenfchaftliche Kenntnis unb ^ormbeherrfchung ftets ;u fontrollieren vermag. 
Paul Wallot gehört hierhin, ein befonbers charafteriftifcher Vertreter biefes 
Typus fcheint mir aber ^riebrich Thierfch (geb. 1852 in marburg, geft. I5>21) 

;u fein, ein mann von bionyßfcher Begabung, gan; im Tlugenblicfe lebenb unb 
boch tm Jianbe ber ©riechen unb ber meifter bes 23arocf bahetm, als wäre er 
einer ber ihren gewefen; als beforativer maler voll Phantaße unb Tlnmut, 
unb boch als Tlrchiteft von äußerfter präßßon ber Technif. 6ätte er feinen preis» 
gefrönten Wettbewerbsentwurf jum Reichsgerichtsbau (es war ein britter 
Preis, aber eine Tlrbeit, bie feinen erften Preis beim Reichstagsbau noch über» 
traf), fo hätten wir ein 33etfpiel voll ebelfter Harmonie für jene neue ^orm bes 
Repräfentationsbaus befommen, von ber wir vorher gefprochen. Äs war fein 
©lücf für ihn, baß er bie Träume von Reichstagsbau unb Reichsgericht fchlteß» 
lieh auf einen 3uftispalaft in münden übertragen mußte, bas Suviel feines 
Wollens unb bas Suviel feines Rönnens ftanb ihm je jänger je mehr im Wege. 
Tiber baß Rräfte in ihm fteeften, bie nicht erborgt ober angelernt waren, hat er 
noch Stilett in ber führen Äifenfuppel ber ^ranffurter ^eßhalle bewiefen. Oft 
Thierfch bas 23etfpiel für einen Äfleftißsmus, ber jwifeßen Wißen unb fühlen 
fchwanft, fo fönnen wir neben ihm eine letzte unb fleinfte ©ruppe erfennen, 
bie gan; von ber ©efühlsfeite her ;u ber Tlrt ihres hiftorifchen Tlusbrucfs fommt. 
meßel fleht an ber ©ren;e ju biefer ©ruppe, beren bejeichnenbften Vertreter 
wir in ©abriel Seibl fehen (geb. 18^8 in münchen, geft. 1913). Wenn er 
bei feinen hißorifchsgefärbten bauten niemals ben ©eiß bes betreffenben Stiles 
verlebt, fo beruht bas nicht auf wißenßhaftlichem Stubium, fonbern auf einer 
eigentümlichen ©abe, hiß°rifche ^egeißerung in neues plaftifches Äeben um» 
jufe^en. Währenb Äoren; ©ebon (geb. 18^3 in münchen, geß. 1883), fein 
bewunberter ^reunb unb Weggenoße, in feinen Arbeiten bie Rünßlerfeß» 
dmprovifation nie völlig abßreift, trägt Seibis Werf von Tlnfang an ben



Stufen bes EEleftisismus 89

Stempel ber ©elbftverftänblichfeit unb bleibt frei von bem etwas gewollten 
Uiünchnertum, bas ßch aus ber berühmten Tlusftellung „Unferer Väter Erbe" 
(1887) entwickelte. Wenn er ein barockes Räuschen in bie bayrifche ^ügellanb* 
fchaft fe^t, ßheint es fd>on immer bort geftanben su hüben, wenn er für ben 
neuen begriff bes „^ierpalaftes" bie Verwirklichung f^affen muß, ßnbet er 
einen Tlusbrucf, ber voll bürgerlicher Behaglichkeit ift unb boch in bie ©roßftabt 
paßt. Äenbach’Villa ift feine Ulaskerabe, fonbern ein Wunßhbilb, bas er 
ber Traumwelt für einen ^reunb abgelaufcht hÄt, Hatton almufeum ift
feine Vergewaltigung hiftorißhen Ulufeumsguts, fonbern eine ^ulbigung an 
ben ©eift ber Vorfahren. Tim beutlichften aber erfennt man vielleicht am Tlnbau 
bes Bremer Xatßaufes, wie er vom ehrfürchtigen Sienft an ber Tlufgabe ausgeht 
unb boch ein dichter mit eigenem Tonfall bleibt.

So fehen wir, baß es fogar einen Eklektisismus gibt, beffen Werfe befeelt 
ftnb. Tiber er ift feiten: er entfteht nur, wo bas künftlerifche ©efühl naiv unb 
voll innerer Wärme an feine Tlufgabe herangeht. Sas tritt flar hervor bei einem 
Vergleich mit Äubwig Hoffmann, Berlins langjährigem Stabtbaurat, ber 
©abriel Seibl verwanbt su fein ftrebte, bei beffen Werfen man aber niemals 
ben flug wägenben Verftanb unb felbftbewußt wählenben ©efchmacf vergibt.

Sür ©abriel Seibl ift es beseichnenb, baß er verfagte, als man ihn vor bie 
feinem Wefen nicht gemäße Tlufgabe bes Ulünchener „beutfchen Uiufeums" 
ftellte; ber ©eift ber Technik, ber hier walten mußte, war ihm fremb, aber er 
mühte ftch ehrlich, bem Eifenbeton feine ©eheimniffe absulaußhen, ebenfo wie 
er ftch in ber tBünchener Xupertusfirche mit bem ©eift ber Eifen konftruktion 
SU befreunben fuchte. Wie anbers wirft es folgern Bemühen gegenüber, wenn 
Äubwig Hoffmann, als er beim Projekt sum neuen Berliner ©pernhaufe nach 
bem Syftem ber technifchen Bühneneinrichtung gefragt würbe, bie in bem Bau 
geplant fei, antwortete: „Sas hoffe i^ bei ber Einweihung su erfahren." Siefe 
Tlntwort ift hiftorifch nicht nur intereffant, weil fte bas Selbßbewußtfein bes 
lanbläußgen Eklektisismus beleuchtet, fonbern auch, weil fte bie ^offnungs- 
loftgfeit seigt, von ihm aus su jenem neuen Bunb mit ber Technif ;u fommen, 
aus bem bas Heue unb Äebenbige nur erwachfen fonnte.

&ie ©erechtigfeit, bie wir verfucht hüben, ben eblen Vertretern bes Eklektisis« 
mus su sollen, barf uns nicht vergeffen machen, baß biefe Seitrichtung als 
©anses betrachtet su Unfruchtbarfeit führen mußte.

tiefes unverwifchbare Urteil über bie Tlrchiteftur, in ber bas I?. 3uhrh«nbert 
gipfelt, fcheint in merfwürbigem ©egenfats su ftehen su ber Ernte, bie bies 
□ahrhunbert auf bem ©ebiete ber bilbenben 2^unft,vor allem bember Uialerei 
aufsuweifen h<*t. Es will im erften Tlugenblick recht rätfelhuft erfketnen, baß 
ßch ein Kapitel ber T^unft fo gans anbers entwickeln fann, als feine nachbar» 
fapitel. Sas TSätfel löft ßch erft, wenn man nicht auf bie Weißer ber Xahmenkunß 
blickt, bie in biefer Seit in ber ©ruppe um Wensel, um Beuerbach, um Äeibl, 
um Obermann eine befonbere 23lüte erlebt hüt, fonbern auf bie Weißer, bie 
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in maleret unb TMlbßauerEunft ben Sufammenhang mit ber Mrfyiteltut behielten, 
alfo auf bie Wanbmalerei unb auf bie offentlicf>e plaßiE. 3n ber erften Hälfte 
bes Oa^r^unberts ift eine innige Verbinbung ztvifchen ber bilbenben Dunft 
unb ber TlrchiteEtur noch fehr beutlicß ;u (eben: Schabow arbeitet nach einem 
von ^riebrich ®illy gezeichneten 5ries an ber münze von ®en$; bie Schüler 
bes (fornelius vollenben bie großartigen Wanbbilber, bie Sß>inEel für bie Vor* 
ßalle bes mufeums fcßuf; Cornelius fcßmücEte Clenzes ®lyptotßeE; Schwan* 
thaler vereinigte feine T3avaria mit besfelben meifters Dubmesballe, Daulbad) 
bemalte bie ^aßaben ber Heuen pinaEotheE unb bas «Treppenhaus bes berliner 
Heuen mufeums, unb bas unausgeführte Dampofanto bes Zornes war eigentlich 
für bie ^resEen bes (Eornelius erbacht.

Öaß gleichzeitig mit biefen yim Dlafßßhen neigenben meiftern bie frommen 
Hazarener chriftlichen ®eift neu z« monumentalißeren verfugten, fpiegelt 
beutlich bas gleiche Penbeln zwifchen Dlafßztsmus unb KomantiE, bas auch ber 
TlrdjiteEturbewegung biefer Seit ben Stempel aufbrücEt, ja, felbft bie Slut* 
loßgEeit ber um I8£o zur ^errfchaft Eommenben HeugotiE Eönnte nicht treffenber 
charaEterißert werben, als burch bie blaffen Wanbmalereien, mit benen bie Büffel* 
borfer um Attenbach bie TlpollinarisEirche fchmücEten.

Hach 1870 lenEen bie großen Dunftausßellungen, bie allmählich mobe werben, 
ben TSlicE ab von ben tgrzeugniffen ber Wanbmalerei. Sie ßnb bas ®egenßütf 
ZU bem £mrcheinanber, bas uns bas TlrchiteEturbilb ber ®rünberzeit bietet, nid^t 
etwa bie ®alerien, in benen wir heute auserwählte meißer biefer Uaßre zu* 
fammengeftellt fehen. Hein, biefer Wirrwarr aller Dichtungen, biefes Tlrbeiten 
für bas äußerliche Depräfentationsbebürfnis bes Staates, bas prunEbebürfnis 
bes ^inanzfürßen unb bas ©emütsbebürfnis bes guten Bürgers ift bas Eünß* 
lerifche Seitbilb, bas genau bem entfpricht, was in ber gleichzeitigen TlrchiteEtur 
leiber zur „permanenten" Schau gestellt wirb, währenb es in ber bilbenben 
Dunß immer wieber gnäbig zerßattert. Tiber fchließlich wirb es boch öfter 
örtlich gebunben feßgehalten, als man benEt. Wenn man ftch vergegenwärtigt, 
was bie $)resbener alles in bie Tllbrechtsburg —, bie münchener ins alte national* 
mufeum unb bie Dönigsfc^lößer, bie berliner ins Seugßaus unb bie marienburg 
an bie Wanb malen burften, wenn man bie DiefenprobuEtion eines Tlnton 
von Werner unb fpäter eines Hermann prell, eines Tlrtur Dampf ober Äubwig 
Bettmann ^imnnimmt, bann wäre wohl ®elegenheit gewefen, eine Slüte ber 
Wanbmalerei z» entfalten. Tiber all biefe malerei ßanb ebenfo fremb in ihrer 
TlrchiteEtur, wie bie bamalige TlrchiteEtur fremb in ihrer Umgebung ftanb. 
£>enn ße tat basfelbe, wie bie TlrchiteEtur: ße gab hißorifche 23ilberbogen. 
Hur ganz vereinzelt wuchs baraus bie Wucht eines Kethel ht^or.

t£s ift bezeicßnenb für biefe Äpoche, bie unter ber Übermacht bes ^iiftorifchen 
litt: fobalb bie ®efchichte ins Spiel Eommt, verliert bie Dunß ihren ^alt, felbft 
ein maEart in Wien unb ein Tlrthur $itger in Bremen wirEen für bie TlrchiteEtur 
erfreulicher, weil ße in einer Zeitlohn Sphäre bleiben.
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Tiber ber Unhalt ber bilber macht es allein. Ähnlich wie in ber Haltung 
ber Tlrchiteftur hat man and) in ber Walerei ben Sinn für bie Struftur bes 
^ilbes verloren. Hermann prell malt feine 6elbenfsenen genau fo, wie Xicharb 
Wagner feine Opern infseniert: im malerifch ftch vertiefenben bühnenraum. 
Statt ben Vorgang in flächen $u orbnen, bie parallel ber Wanb verlaufen unb 
ben Wittelgrunb vermeiben, wie alle großen STfeffler ber Wanbmalerei früherer 
Seiten es getan haben, orbnet er ihn biagonal vom Vorbergrunb in ben Wittel- 
grunb herein unb fprengt bamit ben firengen 6ait ber fläche. Tluflöfung um ber 
malerifchen Wannigfaltigfeit willen, bas inbivibuelle Werf als Selbflswecf, 
ftatt als (Teil eines übergeorbneten Sausen, bas iü bas Wefen folcher c^rfcheinun- 
gen, unb bie Vorwürfe, bie baraus entftehen, ftnb bie gleichen, wie bie Vorwürfe, 
bie man ber Tlrchiteftur machen muß. Von ber felbftherrlichen SügelloftgPeit ber 
gleichseitigen plaftiP haben wir fchon gelegentlich ber Senfmalsfunft gefprochen. 
Ser mechanifche Sug, ber burch bie Seit geht, ergreift fte allmählich gans unb gar. 
Ähnlich» wie bie Tlrchiteftur ben Sufammenhang mit ber Werfftatt verliert unb 
Sur Xeiübrettfunft wirb, verliert bie piaftif ben Sufammenhang mit ber ^echnif 
bes Steins unb bes Wetalls unb wirb eine TSunft bes ^onmaterials, bem man 
ebenfo wie bem papier alles sumuten fann, was einem gerabe in ben Sinn 
fommt. Siefe Suchtlofigfeit ber piaflif gegenüber einer orbnenben inneren 
TSraft ift in Wefen unb Wirfung nichts anberes, wie bie Suchtloßgfeit gegenüber 
einer orbnenben flilbilbenben Straft in ber Tlrchiteftur.

tiefer Seitenblick auf bie bilbenbe Tfcrnft ift uns aber nicht nur intereffant 
um ber ©leichartigfeit ber Schwächen wegen, bie wir babei su fehen befommen, 
fonbern noch mehr, weil wir auch bie Seichen erfennen fönnen, bie auf einen 
Umfchwung beuten. Tim t^nbe bes 3ahrh«nberts beginnt man bie bebeutung 
Sweier Zünftler su erfennen, bie im ©egenfa^ 3« ben großen Strömungen ihrer 
Seit gefchaffen haben: 6ans von Wardes unb Tlbolf ^ilbebranb. Ser eine ift ber 
^üter eines flrengen Tlrchitefturgefühl» in ber Walerei, ber anbere ber ^üter 
einer architeftonifd) gebunbenen Tluffaflung ber piaftif. Von ihnen geht bie 
perfpeftive auf bie Siele einer neuen Seit aus, bie allerbings in ber Tlrchiteftur 
noch viel mehr alte unb neue Wud>erpflansen su überwinben hat, als bie leichter 
bewegliche, weniger gefeffelte unb weniger an auflenfünftlerifche Verant
wortungen gebunbene bilbenbe T^unft.

B. bauliche <4Befamtaufgabe
6urju bie Slbbilfeungen 8? bis 9l

Wir haben bie architeftonifchen Äeifnmgen von 1870 bis 1900 bisher gans vom 
äfthetifd>en ©efichtspunfte, nämlich als Äinselwerfe, betrachtet; bas pflegt im 
allgemeinen ber ©eftchtspunft ber lanbläufigen 2$unftgefchi<hte 3« fein, bie biefe 
Tlrt bes betrachtens von Walerei unb piaftif her gewohnt ift. Wir bürfen nicht
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babei ftehenbleiben. Sie einer Seit hat eine noch höhere Tlufgabe
als bie inbivibuell gefehene Äinjelletftung, ße hat bas (tun ber Seit ju ©efamt» 
leiftungen jufammenjufaßen, bie nicht nur bas Stücf befonberen Äinsellebens, 
bas in einem beftimmten 23auwerf eingefangen i[t, fonbern ein Stücf bes ©e» 
famtlebens ber Seitepoche barftellen. Solch ein Stücf ©efamtleben ift im all» 
gemeinen ni^t bie Schöpfung eines einzelnen IBenfchen, fonbern bie Schöpfung 
eines fünftlerifchen, fulturpolitifthen unb foftologifchen ©efamtwillens, ber 
feinen Tlusbrucf ftnbet in bem, was wir mit einem recht unbeutlichen Wort 
„Stäbtebau" nennen. Wir buben bereits im vorangehenben Tlbfchnitt gefd>ilbert, 
wie fchlecht gerüftet bie arcbiteftonifcbe iBrfenntnis ben Tlufgaben gegenüber» 
ftanb, bie bas Erwachen ber ©roßftabt an ben baulichen ©rganifator biefes 
neuen ©ebilbes ftellte. Äs ift leidet begreiflich, baß alle Schwächen biefes Su> 
ftanbes beim überftürjten ©ewalttempo, bas bie Stabtentwicflung nach 1870 
charafteriftert, in fchärffter Weife hervortraten, unb boch fah man bas junächft 
noch gar nicht. Sas Hochgefühl über bie Ärrungenfchaften ber Technif ftanb 
im Vorbergrunbe, man war ftol; auf bas Waffen bes Verfehl bie Sunahme 
ber Ünbuftrie, bie Breite ber Straßen, ben großftäbtifchen (tharafter 
^affabenwänbe, für; auf alles, was man unter bem Wahn wort „^ortfchtitt" 
;ufammen faßte. Sas übertönte bie Stimme berer, bie hinter ben TSuliflen jenes 
©ebilbe hetanwachfen fahen, von bem Tarife flagt:

Sa leben iTIenfchen, leben fchlecht unb fchwer, 
in tiefen Simmern, bange von ©ebärbe, 
geängfteter benn eine Ärftlingsherbe; 
unb braußen wacht unb atmet biefe Ärbe, 
fte aber ftnb unb wiffen es nicht mehr. 
Sa wachfen ^Kinber auf an ^enfterftufen, 
bie immer in bemfelben Schatten ftnb, 
unb wißen nicht, baß brauften TSlumen rufen 
;u einem (tag voll Weite, ©lücf unb Winb,-------  
unb müßen Äinb fein, unb ftnb traurig 2Unb.

Wie ift folche Äntwicflung jur Unnatur möglich? ^ut man einfach bie Hänbe 
in ben Schoß gelegt? äs ift bas Tragifthc ber Situation, baß fte in höherem 
©rabe aus bem erwachfen ift, was man im ©lauben ;u helfen unternahm, als 
aus bem, was man unterließ.

Ser verheerenbe (tharafter bes ungeheuren Wucherns ber ©roßftabt lag ;um 
wefentlichen (teile barin, baß bas Wachstum ber Stabt, bas ftch bisher von 
innen nach außen vollzogen hatte unb baburch feinen natürlichen pflan;enhaften 
(tharafter behielt, plö^Iid) auch in umgefehtter Dichtung vor ftch ging. Sie 
Bahnhöfe würben meift weit außerhalb bes eigentlichen Stabtförpers angelegt, 
in natürlicher 5olge fchloßen ftch an feine ©ütergleife bie ftäbtifchen T^raft» 
werfe unb bie 3nbuftrien. Sies neue £ebens;entrum entftanb burch von außen
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einfe^enbe Rräfte, bie in intern Verhältnis a«m bisherigen, von innen fommenben 
Wachstum willfürlichen dharafter trugen. 3m Swifchenreich, wo bie beiben 
Wachstumsrichtungen aufammenprallten, entftanben bie neuen Vorftäbte, nicht 
aus inneren fulturellen Tlntrieben, fonbern als Äraeugnis bes Bauunternehmer» 
tums. Sie „Bahnhofftraffe" wirb bas traurige Symbol biefes unorganifchen 
Vorgangs.

1, ©rgauifatorifthe ;Mahnat)men. Äs war Har, baff man bie ^enbenjen biefer 
Äntwicflung nicht ftch felbft überlaffen fonnte, man fuchte fte burch ©efeße au 
regeln, ©efe^e für ben Wuchs bes einzelnen Bauwerfs unb für ben Wuchs bes 
©efamtgebilbes. Beim einzelnen Bauwerf beftimmte man in weife burchbachten 
Bauorbnungen bie ©renae beffen, was baulich erlaubt werben fann. Wan erfanb 
finge Formeln für Bauhöhe, Baubi^te, Belichtungsverhältniffe ufw., bie bie 
äufferfte ©renae bes noch Ärträglicffen feftlegten. Sicherlich fam baburch eine 
gewiffe ©rbnung in bas bauliche ^un, aber es war jene leichenhafte Orbnung, 
bie unferen heutigen ©roffftabtftraffen ihre unerträgliche ®be gibt. Woher fam 
bas? Äs hat einen fehr einfachen ©runb.

Wan hatte Beffimmungen getroffen, um au verhinbern, unb man muffte 
erleben, baff bas, was bie äufferfte ©renae bes Ärträglichen barftellen follte, bie 
unverrücfbare Horm bes Schaffens würbe, «früher hatte ber Bauenbe wenig 
barauf geachtet, ob er beim Bauen alle feine Rechte ausnu^te, er hatte ffch im 
wefentltchen an feinen nachbar angepafft, je^t würbe bas, was man als nega» 
tive Rbgrenaung erbacht hatte, aur pofftiven Form, bie jeber Unternehmer 
erbarmungslos bis aum Ranbe ausgoff. So hatte man aus ben Bauten ber 
wilb wuchernben ©roffftabt eine ftreng unb orbentlich fchemattfferte ©roffftabt» 
bebauung gemacht, fchematiffert hart an ber ©renae beffen, was man für eben 
noch erträglich hielt. Unb nun erwies es ffch a»m Überfluff tm Äaufe ber Seit, 
baff man biefe ©renae falfch beurteilt hatte: was man im Wohnungsbau 
inbireft mit folgen Schu^gefe^en erawang an ^ofbebauung unb an hinter- 
ffügelentwtcflung, lag jenfeits bes Ärträglichen.

Beim Reglementieren bes ©efamtgebilbes machte man es nicht beffer. 3m 
Bebauungsplan, ber hierfür bas 3nftrument gab, würben bie „Fluchtlinien" 
ber Bebauung, bas heifft bie Straffen, feftgelegt. Sie Form ber Baublöcfe, 
alfo bie Form bes a« geftaltenben Bobens, war bas Ärgebnis ber Verfefrsaüge, 
nicht bas Ärgebnis ber Überlegung ihrer ©eftaltungsmöglid>feiten. Wan erfannte 
nicht, baff bie Formung bes Bobens bereits bas Schieffal bes baulichen ®ebilbes 
beftimmt, bas einftmals auf ihm entftehen wirb. „Breite Straffen unb groffe 
tiefe Blöcfe", bas war bie Parole. Wan glaubte bamit bie Äuftigfeit ber Be» 
bauung garantiert au haben; in Wahrheit war bas ©egenteil ber Fall: bie 
breite Straffe erlaubte eine groffe ^öhenentwicflung unb ber tiefe Blocf füllte 
ffch mit entfprechenben ^öfen unb »sinterflügeln, bis er eine fteinerne Wüfte war. 
Su biefer Wacht, bie in ber ©eftalt ber Bobenaufteilung liegt, fommt nun bie 
weiter eng bamit verbunbene Wacht, bie in bem unffchtbaren Vorgang ber 
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23obenbewertung liegt. der Wert fteigert fleh unaufhaltfam, fobalb ber ^oben 
^anbelsware in ber ^anb ber Spekulation tvirb unb erawingt baburch eine 
immer weitergehenbe 2lusnu$ung.

So legte ftch nm bie entftehenbe Stabt ein gefpenftifches Veen von Äinienjügen 
unb von ^obenpreifen, bas in ©egenben, in benen noch Bein Wauerftein au fehen 
war, bereits bie bauliche Sd)t(ffalsform ber Sukunft feftlegte. So fchematifferte 
man bas Wachstum in beftimmten Formungen, innerhalb biefer Formungen aber 
lieff man es wuchern, ohne weiter hinaufehen. die ©roßftabt würbe bamit bie 
Sklavin einer fowohl techniffh als auch wirtfd;aftlid> fallen ^obenpolitik.

Su biefer erften Verblenbung kam aber noch eine aweite. Von ben technifchen 
TSebürfniffen einer großen Stabt h<ttte man wohl ben Verkehrsweg ber Straffe 
als ein Element erkannt, bas orbnenber Vorausbeftimmung bebarf, unb batte 
biefer Erkenntnis alles weitere untergeorbnet. damit aber waren längft nicht 
alle Elemente erfafft, bie in ber neuen ©roßftabt einen technifchen Vlieberfd)lag 
haben. die Eifenbahn, bie 2$analifation, bie Tfraft» unb Wafferverforgung, bie 
ilbgrenaung ber Tlrbeitsgebiete unb bie ©rünffächenverteilung, all bas bebarf 
nicht minber ber vorausfehenben Planung; gefchieht bas unter ber ^errfchaft 
bes Xefförtpartikularismus, ber überall eintritt, wo einheitliche Willens» 
beftimmung fehlt, fo muffen jene technifchen ^Konflikte mit Hotwenbigkeit 
erwachfen, bie wir an allen Enben in unferen Stäbten baulich verkörpert fehen. 
©egen folche ©efahren kann nur bie aufammenfaffenbe Planung auf weite 
Sicht helfen, bie ben eigentlichen Sinn beffen ausmacht, was wir „Stäbtebau" 
nennen: ein disponieren bes lobens für alle feine technifch^wirtfchaftlichen, 
foaiahhygienifchen unb kulturelbbaulichen Swecke. das ift eine Tlufgabe, bie 
eine neue «form ber geftaltenben Phantafte vom 23aukünftler verlangt, eine 
Phantafte, bie nur bann praktifchen Wert h<tt, wenn fte gefpeift ift von einem 
Strom realen Wiffens um alle technifchen unb wirtfchaftlid;en Verhältniffe bes 
au geftaltenben ©ebietes, unb augleich von einem Strom ibealen Wollens, bas 
verfteht, Siele unb Wünfche ber Sukunft innerlich a« erfchauen. 5m ©elfte bes 
ftäbtebaulich Schaffenben muff ftch ein ganaes bauliches Sukunftsbilb aufbauen, 
ehe er eine ber harmlos fcheinenben Äinien eines 25ebauungsplanes fefflegen 
kann, ein Sukunftsbilb, fo klar burchbacht, baff es ber Kontrolle ftanbhält, bie 
feine graphifche «ftpierung ermöglicht unb erawingt. mit einem Worte, ber 
ftäbtebaulich Scffaffenbe muff bie eigentümliche Straft eines weitgefpannten, in 
fefte .form gefafften Wünfchens beft^en, augleich aber auch bie Selbftbefchelbung, 
bies Wunfcffbilb nidjt etwa mit ben Mitteln bes ©efetjes aur ftarren «form ber 
Entwicklung a« machen, fonbern biefe «form elaftifch in halten, der ©enerab 
fteblungsplan ift ein kultureller ^elbaugsplan, aus bem lebiglid) bas einaelne 
aur Swangsform gemacht werben barf, bas bereits voll überfeffaubar ift unb nur 
burch einbeutige Regelung a«m Siel geführt werben kann.

Von biefer 2$unft groffer technifchffojmler Strukturen, bie ihr Schöpfer gar 
nicht felber au verwirklichen beanfpruefft, bie vielmehr folange wie nötig geiffig 
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bleiben follen, wußte man in ben 3ahrsehnten von 1870—1900 nod> nicht viel. 
Unb boci> liegt in ihr bie große (Beftaltungsaufgabe, bie im (Befolge bet (Broßftabt 
für ben bauenben Zünftler emporßieg: biefe von realem Wiffen unb ahnenbem 
Schauen burchpulften Wunfchpläne ftnb ja ber einzige Ärfa^, ben tvir für bie 
orbnenbe T^raft natürlichen Wad>stums h^ben, beren Segnungen aufhören, 
wo nur bie orbnenbe ^Kraft verftanbesmäßiger Überlegung am Werfe fein fann. 
3e meßr bie Ulenfchheit geswungen würbe, bie Äntwüflung ihrer äußeren 
Lebensverhältniße su mechanißeren, um bem d^aoe wiberftreitenber X£rf<l>ei= 
nungen su entgehen, um fo nötiger würbe biefe Äinwirfung eines befeelten 
Wunfchbilbes, nad) beffen Leitlinien ftd> bie einselnen realen Ulaßnahmen bes 
Tages ;u einheitlichem Siele lenfen laßen.

Durch biefe Tlufgabe erweitert ßd> bas Tätigfeitsfelb bes in einer
bisher nicht gefannten, großartigen Weife. flach wie vor verlangt man von 
ihm, baß er fein Äinselinftrument im großen Orcßefter baulicher Ärfcßeinungen 
mit alter Weifterfcßaft beherrfcht, aber baneben verlangt man auch, baß er aus 
feinen Leihen ben Dirigenten ftellt, ber bas ganse (Drchefter jur großen Einheit 
ber Wirfung sufammenhält, ja, es hunbelt ftch nity nur um bas Lenfen ber 
eigentlichen Ulußfanten, auch ber ganse technifcße Tipparat bes „fsenifcßen 
(Befamtfunftwerfs" muß mit bem mußfalißhen Vorgang hurmonifch sufammen 
gehen. (Berabe in biefer Verbinbung liegt bas Heue, benn es gibt auf bem (Bebiet 
baulicher Äntwicflung faum noch einen Vorgang, beffen praftifche fragen nicht 
ins (Bebtet ber Technif, beffen fosiale fragen nicht ins (Bebiet ber Volfswtrtfchaft, 
beffen Verwaltungsfragen nicht ins (Bebiet ber (Befe^eshunbhabung unb beffen 
^ormungsfragen nicht ins (Bebtet fünftlerifcben (Beftaltens gehören. Diefe vier 
Tlrbeitsreihen gingen bei ber Äntwicflung ber (Broßftabt bes 19. 3ahrh«vberts 
jebe ihren eigenen Weg, unb ber Wangel an Fühlung führte auf jebem ber vier 
(Bebiete oftmals alles bemühen in bie 3rre. Äs ift bes Tlrcßiteften Senbung, ße 
in einer neuen 5orm bes „Stäbtbau" su einer neuen Tlrt ßhöpferißßer Tlrbeit 
ju vereinigen.

2. ^o^iaU folgen. Das erfd>recfenbfte Seifpiel für bie Vfotwenbigfeit folgen 
beginnens bietet in unferem Seitabfdmitt Berlin. 3n biefen fahren unerhörten 
Wachstums wirft ßcß ber 5l»(ß erft aus, ber in bem bereits erwähnten bilettan« 
tifchen Straßenplan sufammen mit einer aus (Brunbbeß^erintereßen geborenen 
^auorbnung lag1). Wohl verfucßt man 1887 unb 1897 bem Unheil burch Xe« 
formen berTSauorbnung su begegnen, aber bas vermochte an ber (Brunbform bes 
unnatürlichen Wachstums nichts Wefentliches mehr su änbern. Tils man 1892 
mit ben Wietsfafernen ein Änbe machen wollte unb bem gansen rieftgen Vor« 
ortsgebiet in unßtnntger panif bie ViUenflaufel auferlegte, fonnte man feft« 
ßellen, baß neunsig prosent ber berliner Tievölferung in Wietswoßnungen 
untergebracßt waren, bie sum größten Teil mit ihren engen Hinterhöfen unb

’) "üßl. Werner Bestmann, ,,^as fleinerne Berlin". "Verlaß Ätepenbeuer, Potsdam. 
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traurigen Xleinftwohnungen allen menfchenwürbigen Tlnfprüchen fpotteten. 
Wenn aber bas Sellenfyftem, aus bem bie Stabt fleh aufbaut, EranF ifl, nü^en 
bie übrigen baulichen Bemühungen nichts mehr, um ein anftänbiges architeE’ 
toniflhes ©efamtbilb zu erzeugen.

Unb ähnlich war es in Seutfdflanbs zweitgrößter Stabt, Humburg, wo in 
biefen 3aßren bas Sufammen wir Fen von verftänbnislofen Bebauungsplänen 
unb cßaraEterlofen Bauorbnungen ben verhängnisvollen (Typus ber langen 
Hinterflügel mit vier Mieter breiten Swifcßenräumen (ben „Schlitzbau") in allen 
neu entßehenben ©ebieten gezeitigt l>at unb burch weitgreifenbe Planungen noch 
bie ©efchlechter ber Ha^Friegszeit ^um zermürbenben Xampf mit ben „wohl’ 
erworbenen Kecßten" zwang, ben biefe ftäbtebaulichen Mlißgeburten erzeugten1).

So würbe bie Wohnungsfrage immer mehr bas tief befchämenbe Kapitel ber 
baulichen Betätigung biefer Seit. Unb wieber muß man, wie fchon früher, bie 
Befchämung noch fleigern burch bi* Äeßßellung, baß es an Stimmen nicht fehlte, 
bie mit allem Verflänbnis unb allem Tlufgebot fittlicher Straft bie Suflänbe 
beleuchteten. Unter ihnen gebührt einer $rau eine ßervorragenbe Stelle: bie 
©räfln Tlbelßeib Soßna veröffentlichte I87£ unter bem SecEnamen „Tlrminius" 
ein Buch, bas mit ftaunenswerter Klarheit ein Fritifches ftäbtebauliches Pro» 
gramm für bie Äntwicflung ber ©roßftabt aufftellte, wobei zum erftenmal bie 
^rage ber öffentlichen ©rünanlagen, ber „©rüngürtel" ber ©roßftabt mit ber 
Wohnungsfrage in bie gebührenbe Verbinbung gebracht würbe.

Sie Tlrbeit blieb ohne jebe praFtifche WirFung, ja felbft ber „Mlaßnruf in ber 
Wohnungsfrage", ben ein fo einflußreicher UTann wie Schmöller 1887 ertönen 
ließ, brachte nicht bie VerwirFlichung ber gemeinnützigen Woßnungsgefell- 
flßaften, bie er als ßauptfäcßlicßes Heilmittel forberte. Äine ununterbrochene 
Xette warnenber ^orberungen, bie fcßließlicß in ben WerFen von Xubolf Äber* 
ftabt, Mlutßeflus unb vielen anberen ins neue 3aßrßunbert herübertönen, 
begleitet biefe Seit. Tiber fte bleibt taub in materialiftifcher Selbflzufriebenßeit. 
Tlucß was fle mit großen unb in ihrer Tlrt guten Sielen anfaßt, wie beifpielsweife 
bie Umgeftaltung bes ^eftungsgebietes, bas Xölns Äntwicflung zu erfticfen 
broßnte, zur „Kölner VTeuftabt", mißlingt ißr. Sweifellos glaubte 3ofef Stübben, 
als er 1881 in bem freigemachten ©ebiet feine breiten Straßen unb weiten Blöcfe 
anlegte unb in bie JUitte nach Wiener Vorbilb einen „Xing" projeFtierte, bie 
gefährbete Stabt zu fanieren; zeß« Oaßre fpäter war bie „VTeuftabt" ßinter 
ben bunten ,$aflaben eine ebenfolche verfteinerte Wüftenei, wie bie alte Xernflabt.

3. äfcßetiftße Bemühungen» Sas große publiFum aber faß bei alle ben arcßiteF= 
tonifcßen Ärfcßeinungen ber Seit trotz ber zeitgenöfftfcßen Literatur nur bie äflße» 
tifcße Seite: es ßielt bie unerfreulichen Singe, bie es fchließlich nicht ganz überfeßen 
Fonnte, für ein Verfagen ber Xunft ber Tlrchiteftur unb rief nach Fünftlerifcben 
Xeformen. Sas erFlärt bie außerorbentlicße WirFung, bie 1889 bas Buch bes

J) Dgl. Sd)umad)ct, „Hamburgs Wobnungsvolttif von 1818 bis 1919". Derlag 
^riebericbfen, Jamburg; unb „Die Äleintvobnung", "Verlag cüuelle &tHeyer, XLefpjig.
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©ireFtors ber Wiener ©ewerbefchule Camillo Sitte „©er Stäbtebau nach feinen 
Fünftlerifchen ©runbfägen" h^tte« Äs ift eine Kampffchrift gegen bie rethbrett’ 
mäßige fchematifche BlocFaufteilung ganzer neuer Stabtquartiere, bie bamals im 
Schwünge war. 3hr ftellt Sitte bie Kultur alter pläge mit ihren malerifchen Wir* 
Fungen unb ih^r btlbmähtgen ©efchloffenhett gegenüber, ©abei lebt er in bem 
©lauben, bah „in technifcher Richtung, in bejug auf ben VerFehr, auf günftige 
Bauplagverwertung unb befonbers in bejug auf hygienifche Verbefferungen 
©rohes geleiftet würbe" unbbiefen „Ärrungenfchaften eine faft ebenfo einhellige, 
bis ju Spott unb ©ertngfchägung gehenbe Verwerfung ber Fünftlerifchen Wth= 
erfolge bes mobernen Stäbtebaus entgegenfteht". ©ah auch ber technifche 3w 
fchnitt, wenn man ihn mit fojtalen Rügen betrachtet, verfehlt ift/ wnb bah man 
ein verfchnittenes Kleib nicht burch regvolle Stidereien ;u einem fd>önen 
©ewanbe machen Fann, fteht er noch nicht. Wenn man im Stäbtebau von 
„Kunft" fpricht, muh junächft bie Kunft als SelbfgwecF grünblich beifeite 
ftellen. ©as, was nottut, ift etwas anberes, es ift ber von Fünftlerifchem ©efühl 
burchbrungene Sinn für ben Rhythmus ber Waffen unb ben Rhythmus bes 
Raumes. ©iefe Werte aber Fönnen unb müffen ebenfogut in ben Strahen unb 
plägen einfacher Rrbeiterhäufer fteben wie in ben ©ebieten, bie beherrfcht 
werben von monumentalen Bauten. ©iefe Werte bes h^rmonifchen Organismus 
Fönnen jeboch nur auf ber Unterlage gefunber fojtaler Baujuftänbe erwachfen: 
bie Klarheit bes Äinjelorganismus ift eine wichtige Vorbebingung für bie 
Klarheit ber Bejiehungen aller Organismen untereinanber.

Tiber wenn Sitte auch ben Kern ber Sache noch nicht blohlegte unb jubem 
in feinen Fünftlerifchen Rnf^auungen allerlei romantifchen Neigungen nach3 
gab, fo war boch biefer Rufruf an bie Schaffenben, ftch ber Kunft bes baulichen 
Ruhenraumes unb feiner Rnorbnung wieber bewuht ju werben, eine überaus 
verbienftvolle Tat. Wan h<tt manchmal mit einem gewißen Spott barauf hin» 
gewiefen, bah er junächft nicht viel anberes wecEte, als eine ftäbtebauliche Ko« 
mantiF. Tils Wünchen 1893 einen Wettbewerb für feine Stabterweiterung 
ausfehrieb, ftegte ein plan von Karl Henrici, ber in malerifchen plaggebilben 
fchwelgte. ©a Henrici biefe pläge mit bem ganzen Rufgebot eFleFtifdi>er RrchtteF« 
turen, bas bie Seit bamals jur Verfügung ftellte, illuftrierte, wirFt feine Arbeit 
heute ganj unjeitgemäh. Unb boch h<^ 6enrtci grohe Verbienfte im Kin gen um 
Verftänbnis für ftäbtebauliche Rrbett gehabt unb es wäre unrecht, ju vergeffen, 
bah bie RrchtteFten bamals an ben eigentlichen Rpparat ftäbtebaulicher Rrbeit gar 
nicht herangelaffen würben; ben muhten fte ftch erft in harten Kämpfen erobern, 
unb fo gefchah im Stäbtebau genau bas gleiche wie auf ben anberen ©ebieten 
Fünftlerifcher Betätigung: bie Reformatoren befchäfttgten ftch 3»erft mit bem, was 
ju bewegen in ihrer Wacht ftanb. ©as waren bie äuheren ©tnge architeFtonifcher 
WtrFung. Unb fte befchäfttgten ftch teil® Ohnmacht, teils aus Äifer oftmals 
3u viel mit ihnen. t£s Farn eine pertobe, wo bie Xeije, bie man alten Stäbten 
ablaufd>en Fonnte, eine nicht ungefährliche Rolle fpielten, weil fte be Wetnung

7 Sd>umacber, Strömungen 
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auffommen taffen tonnten, baß bie Tlnfprücße, bie ber Tlrcßiteft ftellte, ßcß im 
Seforativen erfcßöpften unb bie Sacße mit etwas Kuliffenaauber abgetan fei.

Statt mit bem Verwaltungsmann unb bem biftatorifcßen Ingenieur au ringen, 
fingen bie Vertreter fünftlerifcßen Stäbtebaus an, untereinanber um bie ^rage 
„bewegte ober gerabe Straßen" au ringen. Es bauerte eine Seit, bis man merfte, 
baß es eine 5rage ber ßißorifcßen unb vor allem ber naturßaften ©egebenßeiten 
ift, ob man einer Straße burcß leiste Scßwingungen, Erweiterungen unb Tlbfätje 
ben dßarafter bes inbivibuellen ©ebilbes geben will, ober ob fte ißr Äeben unb 
ißre bebeutung erßält burcß ißre Kolle als grabliniges Kücfgrat eines ganaen 
Straßenfyftems unb burcß bie Wir tun g ber Punfte, awifcßen bie ße gefpannt ift.

Wiißtiger als biefe Erfenntnis war bie £atfacße, baß am Scßluß bes 3aßr« 
ßunberts ber Künftler wieber Tlnfprucß erßob auf ben Stäbtebau, unb baß 
einem Manne wie cTßeobor ^ifcßer um bie Mitte ber neunaiger 3aßre bie Leitung 
ber Müncßener Stabterweiterung übertragen würbe. Hur baburcß, baß Künftler 
in bie Verwaltung tarnen, fonnte man weiterfommen. ^ßeobor 5if<ßer begegnen 
wir ßier zum erftenmal als äußrer auf neuen TSaßnen.

3n ben lebten vier ober fünf 3aßren besHaßrßunberts beginnt bas ©efüßl für bie 
Unnatur, bie in ber Entwicflung ber Seit ßervortritt, ßcß in fünftlerifcßen Kreifen 
immer meßr au verbicßten. Fließt im großen publifum, bas ßat ßcß noeß reicßlid? 
anbertßalb 3aßraeßte weiter in Prunf unb Masferabe woßlgefüßlt, ja, es bilbete 
ßcß ein „Wilßelminifcßer Stil", ber in Männern wie 3ßne, T3egas, Kaßßborff unb 
bem alt geworbenen Scßwecßten eßarafteriftifeßen Tlusbruct fanb, unb gleicßfam 
bie Kegungen ftabilißerte, bie bisbaßin oßne ßoßfeßes Sutun ausbem6ocßgefüßl 
wirtfcßaftlicßer Macßt erwaeßfen waren. Tiber bas war nießt bas Entfcßeibenbe. 
Sicßt vor ber Oaßrßunbertwenbe beginnt leife eine Bewegung, bie ßcß allmäßlicß 
auswäcßft aum tiefen Swiefpalt awifcßen ber ofßaiellen Kunft ber Seit unb bem, was 
bie Künßler in ßeißem Kingen um bie waßren Werte biefer Seit erftreben. Sie Sym
ptome ber Seßnfucßt naeß Befreiung aus ben Ketten aur Konvention geworbener 
ßiftorifeßer formen, naeß Äoslöfung von bem Scßein unwaßrer Ornamente, 
Konftruftionen, Materialien unb «Eecßnifen meßren ßcß unb neßmen $orm an.

Sie Tlrt, wie biefe Seßnfucßt auerß aum Tlusbrucf fommt, mag uns rüefwärts 
feßauenb mancßmal finblicß erfeßeinen, tro^bem liegt in ißr ber Keim ber ©e- 
funbung. Sie fommt von innen, nießt von außen. Flocß nie waren bie von 
außen wirffamen ©ewalten, bie ben ©ang bes hebens regieren, fo mäeßtig 
gewefen, wie in biefer Seit ber ©roßftabtentwicf lung: bie Verwaltung, bie 
Wißenfcßaft, bie Wirtfcßaft, bie organifierte öffentliche Meinung beßerrfeßte 
alle Kegungen bes Werbens. Unb noeß nie ßat eine Künßlerfcßaft fo gana oßne 
^ilfe biefer ©ewalten, fo gana aus eigener Kraft ßeraus ßcß ißren neuen Weg 
im ©egenfa^ zumSeßeßenben fueßen müßen, wie am Enbe bes I9.3aßrßunberts.

Flur im Erwacßen bes inneren Verantwortungsbewußtfeins tag bie Kraft, 
auf bie fte ßcß frühen fonnte. Siefe Kraft ßat ßcß als mäeßtiger erwiefen als 
alle äußeren ©ewalten.
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l 33U Stimmung ber ^eit
3b ben lebten fahren bes I?. 3ahrhunberts gab es ein Hieblingswort ber 
□ntelleFtuellen: „fin de siede“. ©iefe flmple 3eitbe;ei4>nung würbe ;u einer 
Wefensbejeichnung. Man fühlte fld; als ©enoffe einer fterbenben Seit, man 
fpürte MübigFeit unb ben ^aud> bes Verfalls, aber man empfanb bas nicht als 
etwas 23ebauerlid?es, fonbern als etwas 3ntereffantes. 3n ber MübigFeit fah 
man bie reijbarften Herven fleh entwickeln, im Verfall fudjte man mit Wolluft 
bas, was man „Äbelfäule" nannte. l£s war bie einige Form, in bie ftd? ber 
Materialismus „vergeiftigen" Fonnte.

Solch ein Suftanb ift ein fruchtbarer Soben für neue Saat. F^fl unvermerkt 
mifchten ftch jwifchen bie „fin-de-siecle“ j£rfMeinungen bie neuen Beirne. 
Wenn ihre ünofpe aufging, Fonnte man nicht gleich erFennen, waren es bie 
Symptome bes Überbruffes, was man fah, ober waren es bie Symptome neuen 
Hebens. 3a, manchmal ging bas wirFlid) burcheinanber.

Aber unter ber (Oberfläche ber intereffanten MübigFeit war ein ^Kampfgeift 
leife in bie Strömung ber Seit gefloffen, unb beshdb fiegten bie Symptome 
neuen Hebens, tiefer ^ampfgeift flnbet feinen fymbolh<tften Ausbrudf in ber 
©eftalt von Friebrid) Vlie^fche, beffen feurige Pfeile im ^erjen ber jungen 
©eneration ;u wirFen begannen. Är ftellte bas neue Xed>t ber „Umwertung 
aller Werte" auf, unb aus bem Xedjt würbe eine Forberung. Auf bem ©ebiet, 
bas wir betrachten, bebeutete bas bie Auflehnung gegen bie (Tyrannei ber 
hiflorifchen Gilbung.

So Farn i<J> ju euä>, i^r Gegenwärtigen unb ins SLanb ber Gilbung.
2lber wie gefdjab mir? So angß mir auch war, — i$ mußte lachen! Vtie (ab mein 

Huge. etwas fo SuntgefprenFeltes!
3d> ladUe unb lachte, wäßrenb ber^uß mir nod> jitterte unbbas^erj baju: „hier iß 

ja bie Heimat aller ^arbentöpfe!" — fagte id).
Mtit fünfzig fiepen bemalt an Gefid>t unb Gliebern: fo faßet ibr ba ju meinem 

Staunen, ibr Gegenwärtigen. (3aratbußra)

©as war bie Stimmung, bie fleh bur<haufe^en begann. Aber mit bem Hoslöfen 
von ben ;um Formalismus erftarrten Stilen war es nicht getan. Man muffte 
aufbauen, ©ie ©efcffichte ber nächften breiffig Haffte ift bie ©efchifl>te eines 
feltfamen Suchens: man fud;t feine eigene Seit. Vlicht nur in ben Vermum
mungen ber Vergangenheit, auch in ben täglich neuen Vermummungen ber 
©egenwart h<*tte ße fl^ verftecEt. Man muffte viele Schalen löfen, um an ben 
IKern ihres Wefens ;u Fommen.
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Wenn man bie ©efthichte biefer Äoslöfung rüiffd;auenb verfolgt, wirb man 
im erften Dugenblicf von ber HtannigfaltigFeit ber Ärf^einungen verwirrt, 
aber fchliepltch Fann man bod; wohl eine gro^e Äinie bes ©efthehens ernennen. 
Ulan ftel>t, wie ber Stampf mit bem Formalismus junä^ft au allerlei bunten 
Suckungen führt, bis bie Bewegung einen fefteren ^alt baburcß gewinnt, baft 

fte bie Hlacht näher Fennen unb werten lernt, bie lange als feinblicher Äin» 
bringling im baulichen £eben behanbelt würbe: bie ^e<hniF unb ihre Är» 
rungenfchaften. SDaburch wirb bas urfprünglich fpielerifch-beForative Problem 
allmählich au einem ernfthafbarchiteFtonifchen. ilber aus ber Verbinbung mit 
ber (EedjniF entwickelt ftch im weiteren Äauf ber Qinge eine Überfthätaung ifyrer 
Bebeutung. Qie Dbwehr ihrer Übermacht erweift ftch als VIotwenbigFeit unb es 
beginnt bas &wfyen nach einem Boben, auf bem bas bauliche Äeben ebenfo 
frei vom Swang pifiorifet? aufgeawungener, wie vom Swang ted>nifd> auf» 
geawungener Formen ftcf> aus ftd> felbft unb feinem f>eimi^en Wefen natürlich 
entfalten Fann.

Was ftch in biefen Bewegungen unb ©egenbewegungen abfpielt, ift begleitet 
von geiftigen Strömungen, bie ftch auch in abftraFten Begriffen anbeuten 
laffen: Segen bas unfruchtbar geworbene Verftanbesreid) ber F>tftorifd>en 
Bilbung lehnt ftch bas freie ©efühl bes Schaffenben auf. £>as ©efühl flattert 
äunächft in unbeftimmten Dichtungen, bis es burch bie Verbinbung mit bem 
entgegengefe^t orientierten Verftanbesreich ber technifchen Bilbung fefte Siele 
erhalt, ^n biefer Verbinbung broht ber Verftanb allmählich bas ©efühl a« 
unterjochen unb bie feelifchen Werte au gefährben. 5)as führt aum Äntfcheibungs» 
Fampf um bas Primat ber Seele.

Wenn wir biefen Vorgang im folgenben in feinen Äinaelheiten unb feinen 
Schwankungen barftellen wollen, müffen wir ben Stoff aerlegen. Äinaelne 
Strömungen ber Äntwicklung werben baburch ev^einen, als ob fte in gefonber» 
ten Bahnen verliefen; man barfbarüber nie vergeffen, baft fte in W^r^eit 
ineinanberfpielen unb Feine ohne bie anbere benFbar ift.

11. baultd&en begangen
A. Bauliche Cinadiiufßdbc

25er bisherigen Übung folgenb, wollen wir ausgehen von ber architeFtonifthen 
Schöpfung als Äinaelleiftung unb erft inm Schluft auf bie Aufgaben blüfen, 
bie ber ©efamtrahnten forbert, in ben ftch biefe Äinaelleiftungen einfügen follen. 
Wir werben babei gana von felber baau geführt, bie Seit vor bem Kriege unb bie 
Seit nach bem Kriege au fonbern, aber es wirb ein wefentliches Ärgebnis unferes 
Überblicks fein, baft man fte wohl fonbern, aber nifyt trennen Fann. 2)er Krieg 
verfchüttet bie (Quellen nicht, bie ftch vor feinem Dusbruch a« öffnen begannen, 
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wohl aber gibt es neben bem klaren £auf, ber mit aufgeßauter Straft weiter» 
ßießt, als bie Schleufen ben Strom wieber freigeben, manche Stellen, wo biefe 
(üuellen vom Kriege unb feinen folgen gefärbt unb abgelenkt ftnb, unb wo fte 
ßch erft wieber jurückßnben muffen in bas eigentliche ^ett, bas in bie weite 
ßch vor uns breitenbe Äanbßhaft einer unbekannten Sukunft führt.

I. Entwicklung bes Xunßgewerbes
^ierju bie ilbbtlbungen 92 bis lol

30er Weg jum „^ugrnbftil“. Wenn wir nun ben Xampf näher verfolgen 
wollen, ben bas technißbe Xunßwerk mit feiner Vergangenheit unb feiner 
©egenwart burchjumachen hatte, fehen wir sum erftenmal ben Entwicflungs» 
gang von Xunßgewerbe unb von Architektur ftch voneinanber fcheiben. Siefe 
Scheibung ift nicht etwa von längerer Sauer, fte iß nur vorübergehenb, aber 
für ben beginn ber neuen Bewegung iß fte etwas cfharakterißifches.

□n ben vorangehenben Jahrzehnten, bie wir burchmeffen haben, iß bas 
Xunßgewerbe feinem ganzen Wefen nach immer eine ^olgeerfcheinung ber 
jeweiligen Architekturrichtungen gewefen. Sie allmähliche Evolution, bie einen 
Stilcharakter in ben anberen überführte, ließ auch bas Xunßgewerbe jeweilig 
fein ©eßcht entfprechenb wechfeln. Sur Schinkelzeit entgehen aus ber ’Sanb bes 
Architekten zahlreiche kunßgewerbliche Werke von hohem Einzelwert; bie 
ßrengen ©otiker haben mit großer Charakterfeßigkeit IKÖbel unb ©erät geftaltet, 
beffen unbequeme Äebensfrembheit ße tapfer ertrugen. Aber fchon Semper 
unb fein Xreis beßhäftigt ßch ßhäffenb mit bem kunftgewerblichen ©erät 
eigentlich nur als prachtßücf ober als unerläßlichen Zeil ber Innenarchitektur. 
Je mehr bie Stile ißre bunten Xeicße nebenetnanber entfalten, um fo mehr 
entgleitet bas Xunßge werbe ben ^änben bes Architekten, flicht etwa, um ein 
eigenes künßlerifches £eben ;u beginnen, fonbern mehr um ein eigenes 
gefchäftliches Äeben zu beginnen. Jn ben lebten Jahrzehnten bes Jahr» 
hunberts werben bie 5älle immer häußger, wo bie kultivierten Schöpfungen 
ber Architektur mit echten alten Ulöbeln („antike" Ulöbel werben ße ßnnvoll 
genannt) ausgeftattet werben; bie Umwelt einer ganzen Ulenßhenklaffe ber 
neunziger Jahre ift ohne bas Utünchener „^ernheimer^aus" nicht benkbar. 
Saneben aber forgen große Ulöbel» unb Ausßattungsgefchäfte bafür, baß bie 
breite maße mit jeber ßilißifchen Sorte ©eßhmacf verforgt werben kann. Sas 
ift eine Aufgabe, bie über bie Kräfte bes Surchfchnittsarchitekten fchnell heraus» 
gewachfen war, benn man barf nicht etwa glauben, baß in ber Seutfchen» 
Xenaißance»Vllla nun auch alle Jnnenräume in beutfcher Xenaißance ver» 
langt wären, nein, bie ließ man ßcß vielleicht noch für bie Siele unb bas 
Speifezimmer gefallen, aber bann kamen auch anbere Stile zu ihrem Xecht: 
ber Salon war „Louis seize“, bas Samenzimmer Kokoko unb bas Herren» 
Zimmer wohl gar „maurißh". Erft wenn man ßch klar macht, baß neben bem 
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©tilwirrwarr ber Tlußenarchiteftur nun aud> noch in jebem ^imclbau ein 
befonberer Stilfarneval ber 3nnenräume vor fid? ging, wirb bas ^ilb ber Seit, 
gegen bie es au fämpfen galt, vollftänbig.

Siefer 25ampf trat auerß im ^Kunßgewerbe hervor. Wenigßens würbe er 
auerß im 2$unßgewerbe für bas Tluge ber Tlllgemeinheit fichtbar; ob unb inwie- 
fern er weniger weithin ßchtbar iUQkiä) in ber Tlrchiteftur ftattfanb, ift eine 
fpäter ju erörternbe ^rage.

Saß biefe Regungen in revolutionärer £orm auerß im Äunßgewerbe ent
brannten, hatte verfduebene ©rünbe. Tluf bem ©ebiet bes ©erätes brängte ßch 
bas fünßlerißhe Älenb ber Seit befonbers ßarf ins unmittelbare Äeben bes 
Äinaelmenfchen herein. Äs war nießt nur ber UTangel an einem äßßetifcß’ 
ßilißifcßem ©laubensbefenntnis, was hier bie ©emüter beunruhigte, bie 
Äntwuraelung ging noch weit tiefer: bie 3nbußrialißerung bes TSunßgewerbes 
hatte eine verwirrenbe Äntwertung aller £ecßnifen mit ßch gebradjt. Wir 
haben fchon gebärt, baß Semper bereits 1852 ausruft „bie Wlaßhine befcßämt 
jebe menfchlicße ©efcßicflicßfeit". Vierzig 3aßre fpäter würbe er nicht mehr 
von „befcßämt" gefprocben ßaben, bas Schämen fonnte nur noch auf Seite 
ber JUafcßinenprobufte gefud;t werben. 3m 3aßre 1876 ßatte Äeuleaup über 
bas ©ewerbe, bas Seutfcßlanb auf ber pßilabelpßiaer WdtausfaUunQ aeigte, 
bas vernid;tenbe Ulotto „billig unb fcßlecßt" gefcbrieben. Sas hatte im ^Kunß» 
gewerbe in erfter Äinie aur ^olge, bah man immer mehr verfugte, bie mangelnbe 
(Qualität unter äußeren Äffe ft en a« verfielen. Wer einmal in ben neunaiger 
fahren gefehen bat, welch ^epenfabbat von Äraeugnißen, bie Tlnfpruch 
auf ben begriff „fünftlerifcß" machten, auf einer Äeipaiger Hieße aufammenfam, 
wirb ben nieberfcßmetternben Äinbrucf folgen ©tuerfdjnitts burd> unfere 
probuftion nie wieber vergeßen. Unb alle biefe Ungebilbe waren ja „Hlußer", 
— alfo Xepräfentanten von hunberten, ja taufenben ihresgleichen! Was fonnte 
man gegen folcpe 3nvaßon getarnter Unfultur ausrichten? Sie ^ranaofen 
erfanben bamals im ^inblicf auf Seutfchlanb bas Wort von ber „democrati- 
sation du luxe“. Äs gab ganae Schichten von Leuten, bie es als eine ber Är» 
rungenfchaften ber Seit anfahen, baß ber Äupus reicher formen nicht mehr bas 
Xefervatrecßt bevoraugter blaßen war, unb baß man bem, was früher nur ben 
^ürßenfaal aierte, je^t im Volfsreßaurant, im „Chambre garni“ bes Stubenten 
ober in ber guten Stube bes Scßneibermeißers begegnen fonnte. Sas beforative 
Saftgefühl war verlorengegangen; man verwanbte ruhig ©rnamente, bie 
entftanben waren, um ben 2lbenbmablMd> 3» aieten, an ber Wobnftubenlampe.

Äs wäre Unrecht, wenn man nicht betonte, baß es immer eine Bewegung 
gab, bie ßcß gegen biefe Ärfd;einungen auflebnte. 3m 3aßre 1887 raffte ße ß<h 
in Htünchen a» ber impofanten „Sweiten Seutfcßen ^Kunftgeiverbeausßellung" 
aufammen. Sas Unternehmen wollte bas Verßänbnis für alte gute ^ianbwerfs« 
tedmif neu beleben unb erreichte bies Siel auch, — aber bas tecßnifcbe Siel war 
mit einem ftilißifcßen verbunben: bas ^anbwerf trat auf im ©ewanbe ber 
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beutfchen Xenaiffance unb ihrer Übergänge aum bürgerlichen ^arocE, feine 
Belebung bebeutete augleid) bie Belebung biefes StilcharaEters.

£>er gleiche Xampf gegen bie herabbrücEenbe (Bemalt ber 3nbuftrialifierung 
hatte in Änglanb einen wefentlich anberen Verlauf genommen, ^ier verEörperte 
ftch ber Wiberftanb gegen biefe (Befahren in William Morris unb feinem Heinen 
Xreis Rekultivierter ^reunbe. Suerft Ratte Worris 1861 begonnen, für bie 
23ebürfntffe feiner eigenen Wohnung UTÖbel, Stoffe unb <rÄpeten alten 
’SanbwerEsüberlieferungen a« fchoffen. Tils er 1881 feine WerEftätten in Werton 
Tlbbey einrichtete, war baraus eine gro^e Bewegung geworben, eine Bewegung, 
bie a«9lei<h ethifchen (LRaraiter trug. Jüan wollte ber Wenfchheit bie ^reube 
an befeelter Tlrbett wiebergewinnen, unb man fud>te bies Siel nicht in ber Veach« 
ahmung früherer formen, fonbern hotte für bie eigene Umwelt einen TlusbrucE 
gefunben von einprägfamer Eigenart.

iTlorris, ber neben feiner WerEftattarbett augleich als Seichter unb Ulaler tätig 
war, lebte im greife ber „Präraffaeliten" Xofetti, TSurneOones, Walter (Trane, 
5orb Ülabbop 33rown; baburch Eam in feine ftarEe, urfprüngltch mehr bem 
Wlittelalter verwanbte Tlrt, allmählich ber fanftere präraffaelitifche 5ug raffiniert 
abgeftimmter Warben unb bes Xultus ebler 33lumen, beren ftilifierte formen bas 
Ornament neuartig burchfe^ten.

&er Äinfiuf biefer englifchen Bewegung, ber in 3ohn XusEin ein begeifternber 
Tlpoftel erftanb, brang au^ nach £)eutfchlonb herüber, aber mehr als lUorris er« 
lefene Arbeit war es Walter (Tranes popularisierte Xunft, was in bie Seme wirEte.

5u biefer WirEung Eamen zwei weitere Äinfluüffrämungen Rinzu. ^ie eine 
entfprang aus 3apan, beffen Tlrt, bie pflanae in ihren formen a« ftilifteren 
unb boch bem natürlichen (ThoraEter ihres Wachstums feine (Beheimniffe abau« 
laufchen, ben Europäern allmählich ols neue Offenbarung aufging. Sbie anbere 
entfprang aus Wien, wo feit ber Jüttte ber neunaiger 3ahre unter Otto Wagners 
Rührung eine TlrchiteEturbewegung eingefe^t hätte, von ber noch a« fprechen 
fein wirb. Von biefer Bewegung begann awnächft nur bie fchwächfte Seite 
ihres Wefens au wirEen, nämlich ein etwas pretiöfes (BeranEe ftilifierter pffan* 
aenformen, mit bem Xefte aus ber beEorativen Welt bes Empire eigentümlich 
vermengt würben.

Wie biefe Äinfiüffe traten in ber ftnnfälltgen £orm bes Ornamentes hetvor, 
besholb war es Eein Wunber, bah bas Ornament auch in £)eutfd>lanb bas erfte 
war, was beim Streben nach Eunftgewerblicher Befreiung in Bewegung Eam.

Tiber es hotte noch einen viel einfacheren (Brunb. Tluch berjenige, bem ber 
ganae Xopf voll fteeft von neuen architeEtonifchen (BebanEen, wirb fte erft 
fchaffenb betätigen Eönnen, wenn er bas (BlücE hot, einen Tluftraggeber au 
ftnben, ber biefen neuen (BebanEen vertraut; neue ornamentale Tlbfichten aber 
Eann man ou<h ouf eigene 5auft in mannigfacher Weife verwirElid;en. Sie 
begegnen bem geringften wirtfchoftlichen Wiberftanb, unb fo blühte bie 
Bewegung, ber Eein 5ürft unb Eein Uläaen förbernb zur Seite ftanb, mit 
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revolutionärer ©efte in Fübnen Ornamenten empor. Saf ihre Schöpfer glaubten, 
vom Ornamente aus su einem arcbiteFtonifcben Stil Fommen su Fönnen, ift 
wohl nur erFlärlicb, weil es faft ausfcblie^lZ bilbenbe künftler waren, bie 
biefen Vorfto# machten: ©tfmann, RiemerZmib, panFoF, Obrifl, ©nbell, 
lehrens, 23erlepZ=Valenbas, ©roß, ße alle waren Waler ober 23ilbhauer. 
Tiber an biefen funbamentalen Irrtum wollen wir, wenn wir vom Tlnfang 
fprechen, sunädfft noch nic^t benFen, benn ber geiftige Tlntrieb, ber von hier 
ausging, ift bas Wichtige, bann erft Fommt bie abfolute Wertung ber Wittel, 
bereu er fZ bebiente.

Otto ©<f mann (1865—1902) ift berjenige unter ben genannten Xünfflern, 
ber bie ausgeprägtere 5orm für feinen ornamentalen Willen finbet, ein geborener 
©raphiFer, ähnlich wie es auch Worris war, ber ebenfalls in ben SrucFen feiner 
Xelmfcott*pref unb in Tapeten bas vollenbetfte leiftete. 3n feinem XTatur* 
Ornament ftilifiert ©cEmann nicht nur bie formen, fonbern aud) beren Tlnorb« 
nung unb bringt fo im ©egenfa^ sum Serflierenben ber Präraffaeliten, bem 
naturhaften ber Japaner unb bem Spielerifchen ber Wiener einen firuFtiven 
5ug in feine Xompofttionen. Wie ernft er fZ weiterentwicEelt haben würbe, 
wenn ber Tob mä)t früh weggerafft hätte, seigen bie Worte, bie er I900 
Zrieb: „©igene Tlrt hegen nicht, ftd; fchnellftens einen SchnörFel sure^jt 
brehen unb tyn enblos wieberFäuen. ©igene Tlrt ift bas, worin ber Xünftler 
feines VolFes ©eift fpiegelt. Y7ur im ftill burd>ba4>ten WerF Fann bas gefchehen, 
im abfid?tslofen Sarbringen beffen, was ber Schaffenbe für fchön hält. Un« 
Fünftlerifd>e HebengebanFen, ob bas WerF nun auch recht als „mobern" auf- 
falle, müffen unterbrücFt werben." Sie vornehme Warnung, bie in biefen Worten 
liegt, erwies fleh balb als brtngenb nötig.

Raffinierter als ©cEmanns überfchaubare WethobiF mutet ber ornamentale 
©eift von ^ermann Obrift (1863—1927) an. 3n feinen farbig h^chft ver» 
feinerten SticEereien begegnen uns überrafchenbere ©infälle von manchmal 
bisarrer ©rasie; gewiffe Fnorpelige formen hat er mit bem anmutig*eigenwilligen 
23ernharb PanFoF (geb. 1872) gemein, beffen OrnamentiF in biefer Tlnfangs* 
Seit in 25ud;>ZmucE unb Ontarfien charaFterijlifch fyervortritt. Hus biefen 
Fnorpeligen formen entwicEelt Obrift einen plaftifchen TlusbrucF von eigen* 
artigem ©epräge: gezwungene flächen fließen ineinanber, jebe matbematifdje 
^orm ift verbannt, unb nur bie ©efe^mä^igFeit bes Tlufbaus verrät, ba^ bod> 
ein matl>ematiZ organifierter ©eift biefes Syftem von Schwellungen erbacbt 
bat, bas in Brunnen unb ©rabmälern Vorfcbein Fommt. Obrift unb ber 
ihm nabeftebevbe Tluguft Änbell (1871—1925) fteben unter bem ©influß 
eines tKannes, beffen äftbetifcbe Pbilofopbie vieles geiftig Flärt, womit bie 
näcbfte Seit in ihrem Schaffen ringt: es ift Tbeobor Äipps. ©r ergrünbet 
pbyftologiZ bie WirFung, bie vom organisierten Äiniensug auf ben JTlenZen 
ausgeübt wirb unb Fommt s« bem ©rgebnis, ba^ bie motoriZen Tlnforberungen, 
bie bas Tlbtaften eines Äiniensuges an unfer Tluge ftellt, burcbaus verfcbieben 
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ßnb. Sas Verfolgen ber ^orijontalen bebarf beifpielsweife eines längeren 
Kraftaufwanbes, als bas Verfolgen ber Vertifalen, woraus für unfer ©efühl 
ber polare Unterfc^ieb von Kube unb von Energie entfielt. Sajwißhen liegen 
unbeßnierbare Schattierungen ber phyßologißben Beanfprud>ung, bie wir mit 
ben Erfahrungen in Verbinbung bringen, bie wir auch fonft an ber elaftißhen 
IPaterie unferes Körpers machen. Unbewußt verlegt ber Befcßauer feine Körper» 
gefühle in bie Linie, bie auf ihn wirft, unb fo fe^t ßch nicht nur bas „Schnell" 
unb „Langfam" ber ßnnlichen Tiufnahme einer Linie um in ben ©egenfa^ 
von Energie unb Kube, fonbern ber bewegte Linienjug erhält innere Belebung. 
3m Schwellen unb Tlbnehmen ber Kurven begegnen wir unferen Vorftellungen 
von Spannung unb Kraft. So wirb uns bie Linie ;um Präger von Kräften, 
bie unfer ©efühl ihr jufcßreibt, unb beren TVed>felfpiel uns bynamißb bewegt.

Siefe Erfenntnis fünßlerißb ausjunu^en, wirb ein ©runbjug ber äßhetifchen 
Bemühungen biefer Seit. praftifcb tut ße es juerß nur im ©rnamente ober in 
ornamentalen Bilbungen, erft viel fpäter erfennt ße, baß bie eigentliche Be» 
beutung biefer Erfenntnis md)t im Ornament, fonbern im dngenieurwerf jur 
Kus wirfung fommt. Einßweilen ift es charafteriftißh, baß Obriß glaubt, bei 
feinen Formungen alles in Kraftlinien auflöfen ju müßen, woburch bie orna» 
mentale Wirfung bie Kräftewirfung ganj übertönt, unb baß Enbell glaubt, 
einer ^aßabenßäcße, wie in feinem UTünchener „Tltelier Elvira", fcßon burch 
bas Tluffleben ber Lebensformen eines rießgen Otuallenornamentes inneres 
Leben geben ju fönnen.

Ser Kultus ber bewegten, fraftgeßhwellten Linie, ber uns hier begegnet, 
wirb lebhaft geförbert burch eine neue Erfcßeinung, bie von außen her am 
beutfchem Kunßbimmel auftaucht: ^enri van be Velbe.

Sie beutfchen neuerer hatten ihre Arbeiten 1897 in einigen befcheibenen 
Käumen bes Ulünchener ©laspalaftes gejeigt. Theobor ^ifcSer unb tHartin 

Sülfer hatten ße ju einer gewißen ©efamtwirfung jufammen gehalten, benn 
abgefehen von einem Kaum, ber von Berlepfch»Valenbas ftammte, waren bie 
einzelnen ©egenßänbe, Sticfereien, Schränfe, Briefe, Oren, ©itter, Beleuch* 
tungsförper nicht etwa für einen gemeinfamen 3nnenraum entßanben, fonbern 
als Einjelleißungen jur Welt gefommen. Was 6enri van be Velbe im felben 
3aßre 1897 in Sresben jeigte, waren einheitlich burchgebilbete Käume, bie 
natürlich auf publifum unb preße einen weit ßärferen Einbrucf machten, als 
jene ausßellungsmäßigen Sufammengruppierungen. Tiber es war nicht nur 
bas: ße gingen bem publifum auch in ihren 2lbßcßten energißher unb gewalt» 
famer ju Leibe. Wer in bem „Kuberaum", ber ben iTlittelpunft ber fleinen 
©ruppe bilbete, Kube fud>te, würbe balb poßtiv, balb negativ lebhaft erregt, 
benn biefe b^^wsforbernben formen unb Warben fonnten ißn ^i^t gleichgültig 
laßen. Kuch be Velbe verfolgte bas Siel eines neuartigen Ornamentes, 
unb auch er fah fein Wefen in ber ßbwellenben Kraft ber Linie, aber er ver» 
ßbmäbte babei jeben Haturanflang: bie abftrafte Linie war fein Leitmotiv.
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&a er wqkify in feinen iTlöbeln burch fehr verzwickte unb kompilierte Kon» 
ftrukttonen au eigentümlichen Äinien kam, ging bies Äinienfpiel bes Ornaments 
fehr einheitlich mit ben Äinienjügen bes konftruktiven ©ebilbes zufammen, 
fo baü bie ornamentalen Sutaten über ihren <£h*r^ter als Selbftzweck fyinweQ* 
taufchten unb wie Tlusflüffe ber Konftruktion wirkten. darin lag ein großer 
künftlerifcher Keiz, ber als inbivibuelle Vlote eines kultivierten Künftlers alle 
Berechtigung hatte, aber von ben Führern ber kunftrevolutionären propaganba 
mifverftanben würbe: man hielt biefe Arbeiten für bie Vorbilber eines kon» 
ftruktiven Stils. dazu trug ber gro^e Arnbruck wefentlich bei, ben Van be 
Velbe in Keben unb Schriften als theoretifcher Keformer von feltener Kraft 
unb ©eiftigkeit machte. Är prebigte in überzeugungskräftiger Weife bie Bekamp» 
fung bes überlebten Formalismus burch rin Beftnnen auf bie gefunbenbe Wir» 
kung jwetfhafter Konftruktion unb liebevoller IBaterialgerechtigkeit: „der 
vollkommen nützliche ©egenftanb, ber nach bem Prinzip einer rationellen unb 
folgerichtigen Konftruktion gefchaffen würbe, erfüllt bie erfte Bebingung ber 
Schönheit, erfüllt eine unentbehrliche Schönheit." „^n follft bie Form unb bie 
Konftruktion aller ©egenftänbe nur im Sinne ihrer elementaren, ftrengften 
Äogtk unb dafeinsberechttgung erfaffen." (3?er neue Stil.)

XBan nahm fein Werk als Erfüllung feiner Äehre unb merkte nicht, baß 
Van be Velbes Sinn bei feinem Schaffen nur für bas Wefen homogener unb 
plaftifcher HTaterialien wirklich erfchloffen war; er gewann bem Ületall, ber 
Keramik unb bem ©ips Wirkungen ab, bie bem Material entfprachen, ber Fafer» 
ftruktur bes Bolzes bagegen, beffen Furnierung er als unwahr ablehnte, ift 
wohl feiten fo viel feinen Konftruktionsbebingungen Wiberftrebenbes auf» 
erlegt, wie in jener Periobe von Van be Velbes Schaffen, bie für bie beutfche 
©efchmacksentwicklung zeitwetfe wichtig würbe. Später h<tt ftch ber Künftler 
felber wefentlich gewanbelt, bamals aber, als er bem „Folkwang»IBufeum" bes 
herrlich wagemutigen Karl tSrnft Ofthaus in ^agen fein ©eftcht gab, ober als 
er ben Salon „Keller unb Keiner" ausftattete, von bem in ben fahren ber 
3ahrh«ubertwenbe bie ftärkften Äinfiüffe in Berlin ausgingen, verfchnörkelte 
er bas ^ol? in großen Bogenlinien unb Krümmungen unb fehlen ber natur» 
gegebenen Krt feiner Konftruktion gerabezu aus bem Wege zu gehen.

©s wäre nicht nötig, biefen Swiefpalt jwif^en (Theorie unb prapis fo befon» 
bers h^vorjuheben, wenn biefe Äeiftungen nicht zum Schulbeifpiel einer 
Keformbewegung erhoben wären unb unter bem Stichwort „Konftruktion" 
entfprechenb gewirkt hätten.

So entwidMte ftch bie Äehre, bie Van be Velbe verbreitete, unb ihre ©rfül» 
lung in feltfamer Weife ausetnanber unb bie Folgen follten balb fühlbar werben, 
durch zahlreiche neue Settfchriften („Pan" — „Oügenb" — „dekorative Kunft") 
unb burch ben ©ifer ber dagespreffe würbe bie „moberne" Bewegung balb 
weiter getragen, die Wirkungen, bie von Van be Velbe ausgingen, kreuzten 
ftch mit ben bekorativen ^enbenzen bes Kreifes ber IHün^ener, bie vor allem 



„Ter Hugenbütl" IO?

burch bie „3ugenb" popularisiert würben, unb biefe ^Kreujung ergab unter ben 
^änben teils wol>lmeinenber, teils fpefulattver, teils gebanfenlofer Mitläufer 
eine tKifchung, bie bas publifum mit bem Hamen „3ugenbftil" belegte.

tKan glaubte in ber Tat eine Seitlang, einen „Stil" ;u beftgen: ber hufeifen« 
förmige Sogen unb ber Van be Velbefd>e Schnörfel bilbeten feine ©runbelemente, 
bie je nach Sebarf mit ftilifiertem Slumenwerf ober ben märchenäugigen grauen* 
masfen aus ber Wiener Schale ausgepugt werben konnten, wobei bie Stengel 
ber Slumen ober bie Frauenhaare in Ähnlichen Kurven bewegt würben, wie 
jene Schnörfel. tlTit biefen Mitteln beftritt man ebenfogut bie Sebürfniffe ber 
Tlfffbenjbrucferei, wie bie Forberungen einer 6uusfaffabe; Sofaumbauten, 
©efchränfe, Seleuchtungsförper unb Vafen entftanben in biefem ©elfte. Wenn 
es bas entfcheibenbe iTierfmal eines Stiles wäre, baf er alle ©eftaltungen bes 
Lebens in feinen Sann sieht, fonnte man an ber Äpiften; eines „Heuen Stiles" 
nicht zweifeln.

3n Wahrheit zeigte ftch hier eine IBacht, bie in biefer Weife ;um erftenmal 
in ber Äunftgefchid>te eine ausfchlaggebenbe Kolle fpielt. Tille Stilentwicflungen 
haben ftch tm normalen Lauf bes ©efdjehens an ©egenftänben vollzogen, beren 
Verbreitung ber Seit allmählich bie betreffenbe fünftlerifche Hote mitteilte. 
3egt vollzog ftch biefer pro^ef auf bem papier, es waren anfangs nur wenige 
©egenftänbe, aber fte verbreiteten ihre fünftlerifche Hote burch einen Strom 
von Veröffentlichungen; bas leblofe Element ber Xeprobuftton befruchtete bas 
©ewerbe unb bie Onbuftrie, unb es war nicht allein ein Mangel an Verftänbnis, 
fonbern auch bie Schemenhuftigfeit bes Stlbes, was ben urfprün glichen ©ebanfen 
verwäfferte unb verjerrte. So fam es, bah Ärfcheinungen, in benen ftch ein 
Stücf bes geheimen Wünfchens ber Seit regte, ftatt in ftch ;u reifen, rafch ;um 
©emeingut aller würben, aber in einer entgötterten Form. Schon I9OO waren 
bie Regungen, von benen wir hter hobeln, bas Lieblingsthema bes Tages, 
aber in ber führenben fünftlerifchen Seitfchrift ber neuen Sewegung, ber „Te» 
forativen ^Kunft" fehltest eine Betrachtung bes Verfaffers aus biefem 3ahre 
mit ben Worten: „Ter T^ampf gegen bie ^Kartfaturerfchetnungen vermeintlicher 
Freunbe fängt an, wichtiger ;u werben als ber T^ampf gegen ben Schematismus."

So muf ber ernfthafte fünftlerifche Streiter bereits nach brei fahren gegen 
;wet Fronten fämpfen: gegen bie phalanp bes Tllljualten unb gegen bie phalanp 
bes Tlll;uneuen.

Tie TSataftrophe, bie ber „3ugenbftil" als ftegreiche Wöbe bebeutete, wäre 
trogbem niemals fo gro# geworben, wenn nicht bas Funbament, auf bem ftch 
bas „Heue" aufbauen wollte, trog aller begeifterten Tlrbeit fo brüchig gemauert 
gewefen wäre: bas Ornament ift bie legte Blüte eines „Stils", nicht feine 
Wurzel. HTan pflanjte bas ©ewächs falfch herum ins ©rbreich ein. Wenn es 
trogbem, als bie erften Blüten verfault waren, neue TSeime aus ber ©rbe 
fproffen lieff bie bann wirflich weiterwachfen fonnten, fo ift bas ein Seichen für bie 
Lebensfraft unb ben Lebenswillen, ber trog allem hinter biefer Bewegung ftecfte.
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^tr Wes sum „JBrutftben Werkbunö“. 3m ^a^rc I900 war bas Stlb ber Seit 
aum ertenmal wirfltch überfehbar. entfaltete ßch in ber Parifer Weitaus» 
Teilung, bie ftch bewußt bas Siel gefegt hätte, ben Überbitcf über ben Schaffens» 
auftanb ber Welt au geben. 5ür Seutfchlanb war ber duerfchnitt in ben eigenen 
Xeihen noch tntereffanter als ber <&uerfd)nitt im ^tnbltcf auf bie Hachbarvölfer. 
Wie fah er aus? Auf architeftonifd;em (Sebiet ftanb nod; eine malertfd;e beutfche 
Xenatffance im Vorbergrunbe: bas „Seutfche ^aus" war von Xabfe reich mit 
£rteen, ©tebeln unb ^urm ausftaftert. Saneben aber trat in ber Ausgetaltung 
ber beutfcben Abteilungen unter Xieths unb ^offacf ers Rührung eine freie Spiel» 
art bes monumentalen beforativen ©elftes hervor, ber im Xeichstagsgebäube an» 
Hingt; „style Guilleaume II.“ nannten ihn bie ^ranaofen, ohne 31; ahnen, bat 
ber Xaifer bem Xeichstagsgebäube bas präbifat „©tpfel ber ©efchmacfloftgfett" 
gegeben hätte. 3n ber Architefturabteilung erhielt Nichts Jieipaiger Xathaus 
bie „©rote golbene WebatUe", im allgemeinen aber fpielte bie Architektur 
kaum eine Xolle. Äs war beseichnenb unb nicht etwa ein oufall, bat in bem 
mit großem ©efchtcf aufgemachten beutfcben Xatalog, ber alle Xulturgebiete 
bes beutfcben Schaffens in Überblicfen erfter ^äcbautoritäten bebänbelte, bie 
Architektur als einziges ©ebiet fehlte. Sas Xunftgewerbe war für ben ^licf 

ber Seit allein vorhänben, unb bas ift ein h^ebt bemerkenswerter Sug, benn 
in feiner ber bisherigen Äpocben ift etwas Ähnliches benfbar. Sas gelten ber 
fühtenben tTTad>t eines fürftlichen ober ftaatlichen Wäsens hätte einen Äntwicf» 
lungsgang aur 5olge, ber vom Ornament aum ©erät, vom ©erät aum 3nnen» 
raum, unb erft vom 3nnenraum aum 23auwerf führte, fura eine Äntwicflung, 
bie, verglichen mit bisherigen berartigen Wachstumserfcheinungen, verkehrt 
herum lief. 1900 war man auf ber Stufe, bie über bas ©erät aum 3nnenraum 
au führen begann. Äs war ein Symptom bes fiegreichen Vormarfches, bat jener 
beutfche Xatalog von pankok ausgeftattet unb in Äfmannfd;rift gebrückt war. 
Sein Ätnbrucf würbe ergänat burch ben Spe3talkatalog ber Seutfcben Such» 
gewerbeausftellung von 3- V. (Eiffara. V7od> waren bie prunkräume ber beutfcben 
Abteilung in Seibis ^änben, aber bie eigentliche Beachtung fanben bie befrei» 
benen „mobernen" Xäume ber Ulünchener unb Sarmftäbter, fowie bie graaiäfen 
Seforationen ber ftammverwanbten dufter reicher. Wie unftcher wir aber noch 
vorwärts tagten, fobalb ein ard;iteftonifches ©efamtgebilbe in Setracht fam, 
fonnte gar nicht beutlicher geaeigt werben, als in bem „mobernen" ^auptflücE 
ber beutfcben Anstellung, bem prunffaal, ben Weld;ior Rechter im Auftrage 
bes lEifchlermeifters Pallenberg für bas Xölner tKufeum gefchaffen hätte: ein 
Xaum, bem Xultus Stefan ©eorges geweiht, ber hohes Pathos mit völliger 
ftruftiver Xnochenloftgfeit verbanb. Äs war noch ein langer Weg, bis man 
erbens ben Überflut än Pathos abfireifte, unb aweitens ein Verftänbnis für 
architeftur»geborene fünftlerifche Struftur gewann.

Siefer Weg fpielte ftch für bie Augen ber großen tftenge auf Austeilungen 
ab, unb er würbe baburch nicht einfacher unb füraer. Sas aeigte ftch, äls Italien 
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1902 in Turin eine internationale Tlusftellung moderner bekorativev yamft 
veranftaltete, bie von Deutfchlanb reich befehlt würbe. 3n vier zwecklofen 
„Empfangshallen" von Silling, lehrens, Wöhring unb T^reis gebärbete es 
ftd> „monumental". 3n Wahrheit war bas ein Seichen bafür, ba# es neben bem 
fun#gewerbli^>en einen architektonifchen 2tusbru<f fuchte, aber ber war auf 
biefem Wege nid>t zu gewinnen; wo Weber ber Sweck eines Raumes, noch ber 
Swang eines Bauwerks bem Wachstum Äeben unb Kichtung gab, fonnte nur 
bie Treibhauspflanze „TIusftellungskunft" entftehen. Su ben ernfthaften Sielen 
ber Bewegung ftanben folche Arbeiten gerabezu im ©egenfan, unb bas würbe 
gefährlich/ weil bie prefte ftch gewöhnte, ihre Wertungen einzig auf 2lus» 
#eUungseinbrü<fe einzuftellen. 2luf ber Weltausftellung in St. Äouis 1907 
machte man infofern einen bebeutfamen Schritt nach vorwärts, als fünf Zünftler 
Ääume feigen konnten, bie für bie praktifchen Swe<fe öffentlicher ©ebäube 
benimmt waren; bie Säle von Xiemerfd>mib, Sruno paul, Xank, Äreis unb 
lehrens erhielten baburch eine ganz anbere, weit feftere unb einfachere Haltung.

Von biefen repräfentativen Darbietungen vor bem 5orum bes Tluslanbes 
hoben ßch bie Tlusftellungsunternehmungen im eigenen Äanbe merklich ab. 
Sie waren bie eigentlichen Schlachtfelber, auf benen um bie Wefensfragen ber 
Entwicklung gerungen würbe. Die erfte biefer bebeutfamen beutfchen Tlus- 
Teilungen war allerbings weniger eine Schlacht als ein Turnier, su bem ein 
5ür# einzelne bevorzugte Witter aufrief: I90I trat bie „^Künftlerkolonie" zum 
erftenmal hervor, bie ber ©roftherzog Äubwig von Reffen in Darmftabt ge« 
grünbet hätte. Seine Wahl war gefallen auf peter Sehrens, ber in vielerlei 
kleineren Arbeiten eine monumentale ©eftnnung ahnen lieft, patriz Huber, ber 
burch bie fchlichte Hanbwerklichkeit feiner Wobei aufftel, Hans Thriftiänfen, von 
bem wirkungsvolle ©lasbilber bekannt geworben waren, Paul Sürcf, ber als 
©raphiker unb Waler hervorgetreten war unb bie Silbhauer Xubwig Häbich 
unb Xubolf Softelt. Su biefen vor allem bem Wünchener Greife angehörigen 
Wännern hätte er ftch ben jungen Zünftler geholt, auf ben man in ber Wiener 
Schule um Otto Wagner bie gröftten Hoffnungen fe^te, 3ofef W. Olbrich. Die 
Tlusftellung ging aus von einem fchönen neuen ©ebanken: fte wollte bie Zünftler 
in ihren eigenen Reimen unb ihren eigenen Werkftätten zeigen. Die Werkftätten 
lieft ber ©roftherzog felber von Olbrich in einem „Zünftler haus" erbauen, zur 
Errichtung ber TSünftlerwohnungen, z« benen ftch einige Villen Darmftäbter 
Bürger gefeilten, gab er feine Beihilfe. TIbgefehen vom Haufe peter lehrens 
erbaute Olbrich alle fteben übrigen Häufer, bazu zahlreiche ©elegenheitsbauten 
kapriziöfer Tlrt, welche bie Tlusftellung mit ftch brachte. Das „Dokument beutfcher 
^Kunft", wie bie Zünftler ihre Schau ftolz benannten, war alfo in erfter Äinie 
eine Olbrich’Tlusftellung. Unb boch ereignete es ftch, baft bei bem Turnier 
Zwifcften Achtens unb Olbrid;, zu bem ftch bie Tlusftellung zufpi^te, bas eine 
Haus von 23ehtev® bie fteben von Olbrich in ben Schatten ftellte. Das war ein 
wichtiges Symptom bafür, baft ftch allmählich ein ernfthaftes architektonifches 
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©efühl inmitten all bes Funftgewerblichen Saubers, ber bie ©emüter beherrfchte, 
burchsufe^en begann, benn neben ber ftrengen Flaren ©eftaltung bes lehrens» 
fehen Haufes, bie burch bie Raffung mit fd>arfgebrannten Siegeln noch gefteigert 
würbe, wirFten bie fptelenben bauten von Olbrich mit ihren oft gan; unorgani» 
fehen Sachern wie galante mobifd>e Papeterien. Wohl fonnte man vor allem in 
feinem eigenen Haufe bie ÄntwicflungsfähigFeit feines reichbegnabeten Ta- 
lentes fehen, — er felbft h«t nicht lange barauf mit feinem „Hochaeitsturm" bie 
ftrenge von 23ehrens vertretene Xtchtung eingefchlagen, — bamals aber brachte 
er eine leid>t parfümierte Welle in bie junge beutfehe Bewegung.

Äin jweiter ihrem eigentlichen Wefen frember unb von außen Fommenber 
Einfluß Farn baburch in fie l)inein. Heben ber mit theoretifchen Tipiomen all;u 
belabenen, verftanbesmäßigen „Selgifchen Xunft", wie Van be Velbe feine 
Tlrbeiten nannte, bie all;u unbeFümmerte Xunft ber £aune, bie Olbrich um 
ftch verbreitete. 23eibe Xünfiler waren belaftet von bem ^rgei^, einen „neuen 
Stil" ju finben, beibe entfalteten fie ihre Haupteigenart im Ornamentalen, 
beibe waren baburch leichte TSeute h^lbverftanbener Hachahmung. ^ei biefer 
Hachahmung begann man bie Kei;e ber beiben vielbewunberten IBeifter ;u 
mifchen unb bie beutfehe Bewegung h<*t ihre liebe Hot gehabt, bis fte bie folgen 
folgen ©reuels überwanb.

Saß bie Tlbficßt bes ©roßherjogs, einen ÜStnblicE in bie Xultur bes wirFlichen 
täglichen hebens ;u bringen, nicht gans erreicht würbe, Fann nicht Wunber 
nehmen: im ©ebanFen an bie Tlugen bes PubliFums gab ftch lehrens feierlicher 
unb gab ftch Olbrich FoFetter, als er es wirFlich war, aber tro^bem würbe für 
ben bürgerlichen Wohnraum ein Schritt vorwärts getan, weil man ihn im 
Xabmen eines architeFtonifchen ©efamtbilbes unb nicht — wie bie Tafelbiiber 
ber üblichen Xunftausftellungen — als heimatlofes Äin?elobjeFt fah-

Tiber bie Bewegung lief ©efahr, ftch neben ben jwecElofen ©ebilben ber Turiner 
Tlusftellung in ©petfejimmern, Schlafräumen, 33tbliotheFen unb JBuftFjimmern 
wohlhabenber Privatleute ;u erfchöpfen. Siefer ©efahr 31t begegnen, war bie 
Hauptaufgabe, bie ftch bie Xunftgewerbeausßellung bes Jahres 1906 
in Sresben ftellte. Sie gab nicht nur einen Überblicf über alle Xünßler, bie 
ftch in ben verriebenen Xulturjentren Seutfchlanbs in ben Sienft ber neuen 
Tlbfühten geftellt hatten, fonbern zeigte an ihren Tlrbeiten, wie man alle hebens* 
bebingungen bes mobernen Safetns in felbftänbigem Fünftlerifcben ©elfte 
geftalten Fonnte. Sa waren Xlrchen* unb Xapellenräume aller Xonfefftonen, — 
auch ber freireliglöfe 23etfaal, bie Synagoge unb ber ^riebhof fehlten nicht, — 
ba war Schulfaal, Stanbesamt, ©erichtsfaal unb Wufeumsraum, — ba waren 
Bahnhof, Äifenbahuwaggon unb Ääben verfchtebenfter Tlrt ,— ba war bas 
Xrbeiterhaus, bie tBietswohnung unb ber Äupusraum. Siefer Ouerfchnitt 
burch Äeiftungsfähigfeit bes neuen ©efchmaefs war aber nicht bas einzige 
Siel ber Tlusftellung: fte fuchte ;um erftenmal eine grunbfä^liche Xlärung in 
bem Streit jwtfchen tBafchine unb HanbwerF herbei;uführen, ben bie englifchen 
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Reformatoren um William Wortis unb Walter Crane uns ungeFlärt vermacht 
hatten. Sie Änglänber glaubten, ben ©efahren ber Seit baburch begegnen ?u 
Fönnen, baß fie bas ^anbwerf in Foftbaren tSinzelfchöpfungen neu belebten unb 
forberten zugleich, yon einem feltfam weltfremben ibealiftifchen Sozialismus 
befangen, „Schönheit unb ^reube für jeben VolFsgenoffen". Saß fie ben Weg 
Zu biefem Siel, bas nicht im ©egenfa^, fonbern nur im Sunbe mit ber JUafchine 
ZU erreichen ift, verFannten, zeigte ftch balb, aber fefte ©runblagen für biefen 
„Sunb mit ber iUafchine" fanben ftch überaus langfam.

Sie Ausftellung I906 fuchte in einem eigenen ©ebäube an Seifpielen z« 
Zeigen, „baß — wie es im Programm heißt —, bei ber Verarbeitung burch bie 
lUafchine bie Schönheit bes nacften Materials nicht zu verwifchen, ober täufchenb 
Zu veränbern, fonbern möglich# ungebrochen zur ©eltung z» bringen ift, unb 
baß ber ausftchtslofe Wettbewerb mit ben burch bie ^anb gefchaffenen Schmude 
formen z« Verirrungen führt".

^riebrich Haumann fchrieb im ^tnblicF auf biefen «Teil ber Ausftellung: 
„Solange wir RunfthunbwerF im alten Sinne hatten, Fonnte es zwar geniale 
^anbwerFer geben, beren Rraft in 3ahrhunberten nicht erlifcht, aber Rünftler, 
bie eine Epoche beftimmen, unb beren 6anb unb Auge in Sehntaufenben von 
nienfdjenwohnungen bireFt unb inbireFt fpürbar wirb, fteigen erft jeijt in bie 
’aöhe", unb mit Recht wies er barauf hin, bah es auch auf bem ©ebtete bes Äupus 
„Feinen Raum mehr gibt, ber nur ^anbFunft alten Stiles enthielte." (Sas 
beutfche Runftgewerbe 1906. Verlag 23ru<fmann, München.) Wollte man alfo 
bem ^anbwerF verlorene Provinzen wirFlich zurüdferobern, fo war es zunächü 
nötig, ^anbwerF unb mafchinenwerF burch Abgrenzung ber ihnen rechtmäßig 
Zußehenben ©ebiete miteinanber innerlich zu verföhnen. UTtt biefer tBrFenntnis 
erft begann man ben Rern bes Funftgewerblichen Problems ber Seit zu berühren: 
es hunbelte ßch nicht barum, — wie geiftreiche ÄtnzelFünßler glauben machen 
wollten, — ein neues Ornament unb bamit einen neuen Stil zu finben, fonbern 
es hanbelte ftch barum, bie veränberten dnftrumente ber Seit zu erFennen unb 
richtig gebrauchen zu lernen. Su biefen veränberten 3nftrumenten gehörten aber 
auch bie wirtfchaftlichen formen, bie ftch für ben betrieb bes Runßgewerbes 
herausgebilbet hatten. Ser fcßaffenbe Rünftler war in eine unwürbige Ab» 
hängigFeit vom Rapital geFommen, bas ftch in großen, Aufträge, UlarFt unb 
©efchmacF beherrfchenben firmen verFörperte. 3huen fagte bie Sresbener 
Ausftellung offenen Rampf an: nicht firmen burften in ihr ausftellen, fonbern 
nur Rünftler, benen es freiftanb, eine ^irma mitzubringen. Sas würbe zu 
Anfang von ben „^achverbänben" nur belächelt, ba fie ein Scheitern bes Unter» 
nehmens für felbftverftänblich hielten; als im ©egenteil ein großer Erfolg ein» 
fetzte, begann ein Rampf von leibenfchaftltcher *5eftigFeit, bem bie Regierungen 
fo hilflos gegenüberftanben, baß bie Rünftlerfchaft fahr wie nur Selbfthilfe bas 
Errungene fefth<tlten Fonnte. Unb fo führte bie Ausftellung zu ber entfcheibenben 
Wenbung in biefer ganzen Bewegung bes Funftgewerblichen Erwachens, z«r

8 umad>er, Strömungen 
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©rünbung bes „beutfcben WerFbunbes". Huf bem 23oben ibealer Siele ver» 
bünbeten fify führenbe künftler unb führenbe WerFftätten au reinigenber Arbeit. 
Hls ber „WerFbunb" 1907 in Wün^>en ins Leben trat, führte ber Verfaffer in 
feiner ©rünbungsrebe aus: „Äs hat ftch aus einer unhemmbaren wirtfcfaft= 
liehen unb technifchen Äntwicflung ber Seit eine grofe ©efahr an ber Wurael 
Funftgewerblichen Lebens herausgebilbet, bie ©efahr ber Äntfretnbung awifchen 
bem ausführenben unb bem erfnbenben ©elfte. Sitefe ©efahr läft f<h nicht 
verfchleiern, auch aus ber Welt au fchaffen ift fte nie wieber, folange es eine 
Hnbuftrie gibt. Wan muf alfo verfugen, fte baburch a« überwinben, baf man 
bie entftanbene Trennung au überbrücfen trachtet. Sas ift bas grofe Siel unferes 
25unbes. — Äs ift Seit, baf Seutfchlanb ben ^Künftler nicht mehr betrachtet als 
einen Wenfchen, ber mehr ober minber harmlos feiner Liebhaberei nachgeht, 
fonbern baf es in ihm eine ber wid>tigften Kräfte fleht, um burch Verebelung 
ber Arbeit bas ganae innere Leben eines Lanbes au verebeln, unb biefes Lanb 
baburch nach aufen im Wettbewerb ber VölFer feghaft au madjen. Senn nur 
bie Werte geben im Wettbewerb ber VölFer ben Ausfchlag, bie man nicht 
nAfyafymcn Fann. Alles was man nachahmen Fann, verfchwinbet balb als 
Wert auf bem VölFermarFt; unnachahmbar aber ftnb allein bie Oualitätewerte, 
bie entfpringen aus ber unnennbaren inneren Äraft einer harmonifchen ^Kultur. 
Unb beshalb ftecfen in ber äfthetifchen Straft augleich bie haften wirtfchaftlichen 
Werte. — Wir fehen bie nächfte Aufgabe, bie Seutfchlanb nach einem Hahr« 
hunbert ber ctechniF unb bes ©ebanFens au erfüllen hat, in ber Wtebereroberung 
einer harmonifchen Kultur."

Wan fteht: allmählich hat man bie billige Parole bes „neuen Stils" über» 
wunben, eine „neue Kultur" ift bas Siel, unb bie baut ftch anbers auf, als burch 
noch fo verführerifche Linien bes Seichenftiftes. Ärft biefe aus ber inneren StruF» 
tur bes Schaffens unb ber inneren StruFtur ber Umweltgeftaltung allmählich 
emporblühenbe Kultur Fann einen wtrFlichen neuen Stil bringen. Uber ben 
grofen Irrtum bes gewollten Stiles mit allen feinen unvermeiblichen 2^ari» 
Faturen hinweg Fommt man aw ©runblage eines ungewollt erwachfenben 
Stiles, bem ber Äinaelne befcheibener für feine perfon, aber anfpruchsvoller 
für feine Sache gegenüberfteht.

Äs h^ben von I906—Ih noch viele gana auf erorbentliche Ausfeilungen in 
Seutfchlanb ftattgefunben, fo J908 eine ausgeaeichnete bayerifche ©ewerbefchau 
in Wünchen, aber fte haben tro^ immer gröferer VolIFommenheit nicht bie 
entfcheibenbe Xolle gefpielt, wie bie Ausfeilungen bes Hahraelmts von 1896 bis 
I906. Ser Weg vom Ornament aum ©erät, unb bann ber Weg vom ©erät aum 
EJnnenraum war burchmeffen unb bamit bas Stücf Aufbauarbeit, bas 2$unft= 
gewerbeausftellungen auf teFtonifchem ©ebiet in erfter Linie bringen Fönnen, 
erfüllt. 3e^t mufte ber Weg vom 5nnenraum aum ^auwerF immer weiter 
ausgebaut werben. 3n ber ^ygieneausftellung von 1911 in Bresben unb in ber 
23reslauer „^ähthuvbertausftellung" von 1913 waren bie 23auwerFe bereits 
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ber bebeutfamfte (Teil ber betreffenben £eiftungen. Unb bas trat in noeß erßößtem 
Waße bei ber erften großen Xusftellung bes „£>eutfcßen WerFbunbes" im 3aßre 
IöH ßervor. Sie würbe bem ßiftorifcßen Sewußtfein weit beutlißjer eingeprägt 
ßaben, wo wir vor bem Xriege in unferer Äntwicflung ftanben, wenn ße nießt, 
Faum fertig geworben, burcß ben Xusbrucß bes Krieges jertrümmert wäre, oßne 
wirFlicß ißre WirFung ausüben ;u Fönnen. Wir müffen auf fte jurücfFommen, 
wenn wir uns je^t neben ber Funftgewerblicßen Äntwicflung bie arcßiteFtonifcße 
Äntwicflung ju vergegenwärtigen fueßen, bie nießt fo beutlicß jur Scßau geftellt 
werben Fann.

2. Äntwicflung ber XrcßiteFtur vor bem Xriege
^ietju feie 2U»biIbungen 102 bis 156
a) £>ie äußeren Äinßüße

Äs wirb oft fo bargeftellt, als ob bie arcßiteFtonifcße Äntwicflung an ber 
Haßrßunbertwenbe ßcß nur im Scßlepptau bes Xunftgewerbes vollzogen ßätte. 
tiefer Äinbrucf ift nießt verwunberlicß, benn nur bas beweglicße Xunßgewerbe 
Fonnte von einem 311m anberen läge ein gan? neues ^ormenFleib anßeßen; 
aus teeßnifeßen unb wirtfcßaftlicßen ©rünben bauert bas bei ber TlrcßiteFtur 
länger. £>ies neue ^otmenFleib war aber ein ÄieblingsobjeFt ber feßreibenben, 
rebenben unb reprobußerenben ©ffentlicßFett geworben, fo baß aueß in ber 
TlrcßiteFtur nur bas als beacßtlicß galt, was in biefem ©ewanbe baßerFam. 
2Mes Xleib aber ßatten Waler erfunben; nießt TlrcßiteFten waren au Xunft» 
gewerblern geworben, fonbern Xunßgewerbler, bie einft Waler waren, würben 
allmäßlicß au XrcßiteFten. Äs feßien, als ob bie verßeißungsvolle Bewegung 
auf biefem Wege aum XrcßiteFtonifcßen maneße ber anfangs fo beutlicß feftftell» 
baren ÄigentümlicßFeiten eines ausgefproeßen „neuen Stiles" verlöre, fo baß 
es bießt vor bem Xriege bereits allgemein beaeßtete Xünftler gab, bei benen 
Spuren von Überlieferung wieber entbeeft werben Fonnten. War es waßr, baß 
ein Füßner Tlnlauf ;u verebben broßte?

So malt ßcß ben meiften, bie ßcß mit ber Xunftgefcßicßte unferer Seit befaßt 
ßaben, bas ^ilb, unb als ber Wann, ber bas ^eil braeßte, unb ben man es nießt 
;um äußeren Siege füßren ließ, wirb bann in ber Xegel Van be Velbe ßingeftellt. 
Är felber ßat in feinen Scßriften nießt ermangelt, bie Xolle bes ^eilbringers 
ausbrüefließ für ßcß in Tlnfprucß ju neßmen (vgl. „Xenaißance im Xunft» 
gewerbe" S. 15 ufw.), was feßon I90I Hermann ©brift feßr mit Xecßt veran» 
laßte, ßcß bagegen au verwaßren, baß wir ^eutfeßen „nur Xiefelfelber ßnb, in 
bie bas Xuslanb erft ©eiftesfamen ftreuen mußte". („^eF. Xunft" Y7r. II, 
IV. 3aßrgang.)

Wie wir bie Xolle bes geiftvollen unb Fultivierten Wannes im Xunftgewerbe 
^uffaßen, ßaben wir bereits bargeftellt: bem vielfeitigen Anreger unb fein» 
füßligen ©eftalter würbe es aum Verßängnis, baß er in feinem WerF feine Äeßre 
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nur teilweife ;u erfüllen vermochte unb bie® Werf bennoß ;um Vorbilb einer 
neuen Ächte ergeben wollte. Sei feinen Hungern unb Vcaßahmern zeigte flß 
be® Werte® Sßwäße, unb mä>t bie Äehre, fonbern bie Sßwäße würbe ;u 
einer Strömung, gegen bie flß ba® beutfße Runftgewerbe nur mit erheblißer 
Rraftanftrengung z« wehten vermochte. 211® Van be Velbe auf ber S)resbner 
Tlusftellung I906 einen prunFraum für ba® Weimarer tUufeum vorfühtte, zeigte 
ftch, baß bie ©efaht in ben Reißen ber Schaffenben überftanben war, er ftanb 
mit ber unFonftruFtiven Wffßung von StucE, 60I;, tParmor unb IBetall allein.

3m vorangehenben Haßrzeßnt ßatte er auf bem ©ebiet bes Runftgewerbe® 
unb ber 3nnengeftaltung manchen balb Fürzer balb länger beeinflußt, auf bem 
©ebiete ber RrßfteEtut ßat biefer Ätnfluß bei ben ernftßaft Schaffenben Feine 
Rolle gefpielt, unb wenn man einmal in ben alten VTummern ber „SeForativen 
Runfl" nachfleht, wie bie Sauten ausgefeßen ßaben, mit benen er feinerzeit 
Sewunberung erregte, fo begreift man ba®: unorganifße ©ebilbe wie beifpiels» 
weife ba® feinerzeit gepriefene ^aus Äeuring in Wittenburg Fönnen nicht be» 
fruchten. Van be Velbe verließ i&eutfßlanb gerabe in bem RugenblicE, wo er 
ebenfo wie feine tKitftrebenben allmählich gereift war unb fleh arßiteFtonifß zu 
Eonzentrieren begann: ba® leibet fo Furzlebige cEßeater auf ber Rölner WerF* 
bunbausflellung 1914- gibt bavon Seugnis. Tiber auch biefe® reizvolle WerF 
barf man nur werten als 3nbivibualleiftung eines ungewöhnlich eigenwilligen 
Rünftlers; trotz aller „IftafßinenßaftigEeit" feines ÄinbrucEs wiberftreben biefe 
fßmiegfamen formen eher ber mobernen RonftruFtion, als baß fle ihr ent» 
gegenFommen. Äs ift ein lange feftgehaltener literarifcher 3rrtum, baß Äffen» 
beton zu elaftifß»bewegten bläßen Übergängen führt.

Wenn man nach Äinflüflen fucht, bie von außen her für bie beutfße 21 rßi5 
teFturentwicElung fruchtbar geworben ftnb, muß man weniger nach ber 
„belgifßen Runft", — beren arßiteFtonifßfte Ärfßeinung, ber gleißzeitig mit 
Van be Velbe auftretenbe ^orta, in £)eutfßlanb faft fremb geblieben ift, — 
blicfen, fonbern nacß ber ßollänbifcßen. ^ier ßat 3- p. Serlage mit feinem 
Sau ber Tlmfterbamer Sörfe um bie 3aßrßunbertwenbe einen Sßritt in VIeu» 
lanb gewagt, ber nießt nur mutig, fonbern aueß feft war. Wäßrenb in aller Welt 
Ornamente unb SßnörFel in ben Röpfen fpuFten, fe^te er einen Riefenbau hin 
ohne alles Ornament, — hart unb Fantig. Wäßrenb man anberwärts über bie 
FonflruFtiven unb äflhetifßen WirFungen bes Äifens pßilofopßierte unb einft» 
weilen bas ^ol; fo beßanbelte, als ob es Äffen wäre, zeigte er bie eifernen Sinber 
feiner großen SörfenßaUe mit naiver SelbftverftänblißFeit, fo wie fle waren. 
Serlage ift in ‘Seutfßlanb nie naßgeaßmt worben, aber feine fßlißte, faß grobe 
Tlrt ßat auf alle, bie ißr begegneten, als Seftätigung gewirFt für bas ©efüßl, 
baß alles S^eForative, ©eiftreiße, literarifß Ärgrünbbare ben eigentlißen Rern 
ber ringenben SauFunft ntßt berührte.

£>ies ©efühl war es auß, was einen anberen Äinfluß, ber bereßtigten 2ln» 
fpruß auf Seaßtung maßen Fonnte, in eigentümlißer Weife zwücEbämmte.
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Währenb man fify in Tieut^lanb noch in ber Dämmerung mühte, ftanb in Wien 
®tto Wagners ©eftalt fchon von gellem Äicht umfioffen. Är l>atte 1897 
bereits ©elegenheit gehabt, in ben T3auten ber Wiener Stabtbahn ein weithin 
ftchtbares ©laubensbeEenntnis absulegen, unb biefes ^eEenntnis lautete: „baß 
ber einzige TlusgangspunEt unferes Schaffens nur bas moberne £eben fein Eann." 
„3ebcr neue Stil ift allmählich aus bem früheren baburch entftanben, bah neue 
ÄonftruFtionen, neue IHateriale, neue menfchliche Tlufgaben unb Tlnfchauungen 
ftd) mit ben früheren verbanben unb baburch ffeubilbungen fchufen." „tiefer 
neue Stil, ,bie üfoberne4, wirb um uns unb unfere Seit su repräfentteren, ein, 
beutlid>es Tlbnehmen bes Ämpfinbens in ber Äunft, ben beinahe völligen 
Vliebergang ber KomantiE unb bas faft alles ufurpierenbe ^ervortreten bes 
Verftanbes bei allen unferen Taten beutlid) sum TlusbrucE bringen müffen." 
(„IHoberne TlrchiteEtur" 1895.)

&ie VerwirFlid>ung biefer prinsipien führt bei Wagners Stabtbahnbauten 
Su einer Tlnnäherung swifchen ^EifenwerE unb SteinarchiteEtur; fie wirb erftrebt 
burd> Sierliche SeEorierung bes eifernen StabtverEs unb flüchte ^lächenhaftig» 
Eeit bes TSauwerEs, bisweilen wirb biefe VTote unterbrochen burch bie pathetifche 
Tlusbilbung beEorativer Pylonen unb burch eine fictchenhafte ©rnamentiE, in 
ber ftd> ©eometrifches unb Vegetabilif^es mifcht. Wagner hüt im Verlauf einer 
großen OtigEeit biefe Tlusbrudfsmittel immer meht verfeinert; fte bleiben Ealt, 
tvenn er fte für monumentale Tlufgaben verwenbet: ber Kuppelbau ber ^itd)e

Steinhof seigt eine froftige ^eierlichEeit, bie tror aller Neuheiten ihrer Tlus» 
bilbung einen aEabemifchen ÄinbrucE nicht überwinben Eann; fie werben vor
nehm unb überseugenb, wenn fie für praEtifche VTu^bauten verwanbt werben: 
bas poftfparEaffengebäube in Wien, bas nur burch bie fdjöne Äöfung einer 
fchlichten platten verEleibung aus eblem Material wirEt, ift in feiner geizigen 
Haltung vorbtlblich geworben.

Ulan fteht, bah biefe Welt einer neuen mobernen Sprache, bie burch sahl= 
reiche talentvolle Schüler, wie Olbrich, 3ofef Hoffmann, Äeopolb ^auer reich 
weitergeftaltet würbe, mit bem belgifdjen EKobernismus gar Feine ^erührungs» 
punEte hat; aber auch ber h^Hänbifchen MTobermtät eines Verlage liegt fie 
ebenfo fern: ber harten fchwieligen ’sanb bes WerEmeifters fteht bie elegant 
gepflegte ’Sanb bes Weltmannes gegenüber.

Ü£s ift fehr leicht, bie eigentümliche ©egenfäßlichEeit swifchen Van be Velbe, 
Verlage unb Otto Wagner, bie feber in feiner Tlrt ben Tlusbrutf i^rer Seit 
fügten, an ihren WerEen su Eennseichnen. Wenn fte ftd; theoretifch über ihre 
Siele äußerten, haben fte trorbem alle brei ungefähr bas ©letche gefagt, unb bie 
^Erfüllung ber theoretifchen ^orberungen fteht boch f”3 verfehlen aus. 3ft bas 
nicht ein Hinweis barauf, bah wir bie verwanbten Regungen bei ben TlrchiteEten 
fceutfchlanbs auch nicht in ähnlichen äußeren Symptomen, fonbern nur in 
ähnlichen Sicherungen fachen müffen? Wenn wir bas tun, werben wir finben, 
bah neben ber lauten, leicht erEennbaren Funftgewerblichen Bewegung eine weit 
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ftillere unb in ihrer Vereinzelung weniger leicht erEennbare architeEtonifche 
Sewegung einherging, bie fchliehlichz als bie Eunftgewerbliche Sewegung im 
„Ougenbfiil" zu fcheitern brohte, zu einem gemeinfamen Strom mehr unb mehr 
zufammenfioh. Sas trat immer beutlicher hervor, als es ftch barum hctnbelte, 
nun wtrElich in breiterer ^ront vom neuen 3nnenraum jum neuen SauwerE 
überzugehen. Wenn bas Ergebnis unferem aus nächfter Y7ähe fpähenben SlicE 
mannigfache Schattierungen zu h<tben fo iß bas nicht zu verwunbern.

b) Sie inneren Srunblagen

Tils 1897 bie funftgewerblichen neuerer im IHün ebener Slaspalaft auftraten, 
waren es XrchiteEten, bie ihre Xäume organisierten: UTarttn Sülfer 
unb Sbeobor ßi^cv. Selbe hatten fleh bereits in ihren architeFtonifchen 
Arbeiten von Stilnad>abmung losgelöft. Sülfer ging bei feinen Xatm»Sälen 
(189^) unb feinen eingebauten Sro^ftabthäufern mehr auf eine WirFung burch 
^lächenglieberung aus, fuchte bei ben Scf>ulen, bie er von 1895—1901 
in ütünchen febuf, feine WirFungen mehr im Umriß unb ber Sruppierung; bas 
SeEorative fegte er fchmucfftücEartig in bie fläche. 3m gleichen Seifte fchuf er 
1897 feinen SismarcEturm am Starnberger See. So zeigte ßch in biefen beiben 
Xünftlern bereits ein bei ben Vlachbarbewegungen nicht hervortretenber Segen» 
fag, ben man mit ben Se griffen „^ormbetonung" unb „XusbrucEsbetonung" 
bezeichnen Eann. Sas aber ftnb bie zwei Srunbrichtungen bes menfchlichen 
Xunfttriebes, bie es ewig geben wirb, unb bie in ber beutfchen Xunft feit bem 
18. Oahrhunbert immer nebeneinanber beftehen. Äs ift ^araEteriftifch, bah wir 
auch bei ben beiben Funftgewerblichen VIeuerern, bie ftch *m entfehiebenften zum 
TfrchiteEtonifchen entwickeln, ben gleichen Segenfag wahtnehmen Eönnen; 
Peter Sehlens läßt immer mehr bie ftrengere, Xtd>arb Xiemerfchmtb bie 
malerifche StruEtur feines Wefens erEennen.

Xn ber 3ahrhunbertwenbe zeigt ftch m ber XrchiteEtur bie XbEehr von 
hiftorifcher ^effelung etwa in folgenber Weife: £beobor fd>afft feine 
fchönen 3far»Srücken, feine proteftantifche Kirche in Schwabing unb bie letzte 
feiner lUünchener Spulen. Ulartin Sülfer arbeitet am ITIünchener Sau ber 
Tlllgemeinen Seitung unb am Sortmunber ^h^etter, Sruno Hlöhring ringt beim 
Sau ber Sonner XheinbrüdEe mit bem ä£ifenproblem, Peter Sehrens unb 
3ofef ©Ibrich bereiten ihre Sarmhäbter Sauten vor, Wilhelm Türels h^t bem 
Pathos von Sruno Schmig feinen Äntwurf zum VölEerfchlachtbenEmal unb 
bie ernften SismarcEtürme entgegengefegt, Xiemerfchmib baut fein UTunchener 
Schaufpielhaus, Van be Velbe arbeitet am 5olEwang»niufeum unb ber 
Weimarer Xunfifchule, unb an ben verfchiebenften Stellen Seutfchlanbs entfiehen 
Äanbhäufer in anfprud>slos»freiem (Th^taEter von Xiemerfchmib, panEoE, poelzig, 
Schumacher unb manchen anberen. Vlod> fteht Hteffels Wertheim-Sau auf bem 
Sebiete bes grohh^btifchen Sefchäftshaufes einfam als locEenber Vorläufer ba.
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ift ein bunter unb in munter ^infi^t burfy ben Sufall bes Kuftrags 
gegebener üuftult zu bem, was in ben nafyften 1^-fahren auf bem ©ebiete bes 
bauens in Seutfchlanb entfielt, unb man würbe bies Äntftehen nifyt richtig 
begreifen, wenn man verfugen wollte, ben einzelnen Ärfcheinungen im Detail 
ihres chronologifchen Werbens nachzugehen. 3n ihrer ©efamtheit betrachtet 
ftnb es ©lieber in einem Ärneuerungsprozeß ber Kuffaßung vom baulichen £un. 
^as Ornamentale fpielt babei nur eine nebenfä^liche, ja, nachbem es feinen 
^ienft als Klingelzeichen zum ^eben bes Vorhangs erfüllt hat, manchmal eine 
ftörenb ablenfenbe Kolle. Kuch bie bauliche Formgebung als üftbeti^e Kn» 
gelegenheit ift nicht bie Wurzel, aus ber ftch bie Krt bes neuen hebens erklären 
läßt. Äs ift vielmehr eine neue Saugefinnung. Sas Wefen biefer neuen 
^augeßnnung Sennen wir nicht baburch voll erfaßen, bah nur bie einzelnen 
23aufchöpfungen an uns vorüberziehen laßen, es baut ftch aus Kräften auf, bie 
ganz allgemeiner Hatur ftnb. Sbiefe Kräfte ergeben ftch teils aus beruflichen 
Utaßnaßmen organifatorifcher Krt, bie eine neue Ktmofphäre bes baulichen 
hebens fchaffen, teils aus Äntwicflungen technifcher Krt, bie bem Knhfteften 
gleichfam ein neues ^anbwerfszeug bieten, teils aus Äigentümlichfeiten 
foziologifcher Krt, bie eine neue Haltung in bie Kufgabenßellung ber Seit 
bringen.

Saburch entftehen neuartige ©runblagen bes Schaffens, aus benen ftch erß 
bie Wanblung erflärt, bie ftd? in ben leifen Symptomen anbeutet, von benen 
wir eben fprachen unb bie bann immer breiter um ftch greift. Von biefen organifa» 
torifchen, technifchen unb foziologifchen ©runblagen gilt es beshalb zunächst z« 
fprechen. Ärß von ihnen aus fommt man zu ben üftbeti^en Fragen.

©rganifatorifthe Strafte. Kuf organifatorifchem ©ebiet bürfen wir bet 
ben einzelnen HTaßnahmen, von benen bie Kebe fein wirb, nicht von ber Frage 
ausgeßen, welchen Ärfolg fte buchen fonnten. Äs ßanbelt ftch zunäcßß um 
Sielfe^ungen, bie leiden, baß man gewiffe verhängnisvolle Ärfcheinungen ber 
bisherigen Äntwicflung erfannt hat unb gewillt iß, mit ihnen zu ringen. Selbft 
wo bas Vorgehen erfolgreich ift, verfchwinben einstweilen bie Ärgebniße noch 
23ilbe ber ©efamtfultur. Kber bas ift nießt bas Äntfcßeibenbe, entfcßeibenb für 
bie Welle ber Keform, bie mit bem neuen 3aßrßunbert in ber Krcßtteftur an» 
hebt, ift ber Wille, ber zum KusbrucE fommt.

Kis erftes hatte ber Krchiteft in feinen eigenen Reiben (PrbnunQ }u feßaffen. 
Wir haben bereits früher gefchilbert, wie ftch neben ihm ein Pfeubo»Krcßtteften» 
tum entwicfelte, bauenbe Unternehmer, bie ganze Provinzen ber ©roßftabt» 
geftaltung in ihre ©ewalt brachten. Äs galt, eine flare Ätnie ihnen gegenüber 
zu ziehen. Sas war bas Siel, bas zur ©rünbung bes „^unbes Seutfcßer 
Krchiteften" führte, öas 2). K.", bas feine mitglteber ihrem Hamen 
anfügten, fonnte feine (üualitätsmarfe für bas fünftlerifche Können, wohl 
aber eine Oualitätsmarfe für bie berufliche ©eftnnung fein. Äine ähnliche 
Klärung fuchte, wie wir bereits gefehen haben, ber „beutfehe Werfbunb" auf
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bem ©ebiet gewerblichen Sd;affens hetbeisuführen. SDer B2)2l unb ber „beutfehe 
WerFbunb" ftnb ©ef^wifter.

war ein Kampf gegen bie □nbuftrialifferung bes baulichen Berufes, beffen 
HotwenbigFeit h$<hft charaFteriftiffh ift für bas Wefen ber Seit. Su ben legten 
fragen einer verebelnben ©rganifation bes Berufes gelang es babei noch nicht 
burchjubringen, bas würbe wohl in heilem Streben verfucht, aber es fanb erft 
Form burch bie Verorbnungen ber KeichsFulturFammer von I93£.

3n bie eigentlichen fragen ber (Qualität bes Schaffens Fonnte man ein ft» 
weilen nur auf anberem Wege reformierenb ein greifen: burch eine X7ew 
organifation ber Fünftlerifcben 33er Beruf Fonnte nur von unten
her mit neuem Saft erfüllt werben. Wie aber fah es im I9. Hahrhunbert aus 
mit ber Erstehung bes TlrchiteFten ? 33ie fruchtbare Tlrt, in ber Weinbrenner fein 
Karlsruher Bauamt nebenher su einer Hochfchule machte, würbe balb abgelöft 
burch reguläre ©ebilbe ber „BauaFabemie". Betrieb, ber befonbers in 
ber Berliner „TIFabemie ber BauFunft" fruchtbar würbe, trug gans ben perfönlich 
gefärbten dh^raFter bes UTeifterateliers. Ärft burch bie ©rünbung ber £ech» 
nifchen ^o<hfch»len würbe bie architeFtonifche Erstehung wiffenfchaftlich 
fyftematiffert unb bamit entwicfeiten ffch immer beutlicher swei ©efahren. 53ie 
erfte beftanb barin, baff ein übermäffiges Betonen ber wiffenfchaftlichen Hilfs» 
fäcffer beim werbenben TlrchiteFten bas begriffliche &enFen gans in ben Vorbei 
grunb feiner Ärjiehung fchob unb bie lebenbige Tlnffhauung jurüefbrängte. 33ie 
zweite beftanb barin, baff auch bie Fünftlerifche Betätigung in ben Bann ber 
Wiffenfcffaft gefdjlagen würbe; man lernte Entwerfen in Flaffffchem, mittelalter» 
lichem unb Kenaiffance»Stil, mit anberen Worten, man würbe sum ÄFleFtijismus 
ersogen. ©egen beibe ©efahren gab es nur bas gleiche Heilmittel: von Tlnfang 
an bie lebenbige Tlnfd>auung in ©eftalt einer einfachen Tlufgabe in ben HTittel» 
punFt bes Unterrichts su fteUen unb an biefer Tlufgabe nicht hiftorif^e formen, 
fonbern techniffhe iSinselheiten unb ihre fachgered^te 33urchbilbung su ent» 
wicEeln. 3n biefem Sinne begannen bie technifchen Hod;fd;ulen ihren Äehrplan 
allmählich umsugeftalten, ja, swei von ihnen, iUünchen unb Stuttgart, gingen, 
einem Vorfchlage ^heobor Fiffhers folgenb1), Fürs vor bem Kriege noch einen 
Schritt weiter, inbem ffe in bie UTitte bes Stubiums ein praFtifches 3ahr in ber 
Bauftube eines ausführenben TlrdjiteFten legten. So begann eine Tlnffhauung 
ffd; burch;ufegen, bie ftatt ber hifforiffhen Formenlehre beruht auf ber Äehre 
vom abfoluten Kern jebes BauwerFs, ber nicht abhängig ift von Stilformen, 
fonbern ffch ergibt aus bem fosiologiffhen Bebürfnis einer Seit unb ben technifchen 
Ulitteln, bie ffe su feiner Befriebigung entwicFelt h<tt.

Wenn man aber einmal ben Boben Fünftleriffher ©effnnung burch Erstehung 
von UnFraut befreien unb neu aufbereiten wollte, Fonnte man beim nachwuchs 
ber Berufsgenoffen nicht ftehen bleiben, man muffte auch weitere Kreife su

]) ^b. Sif4>er, „Süt &ic beutfeb« -SauFunft". cSeorg titulier, tlWncbcn. 
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erfaffen verfuchen. Sas erfte 3ahraehnt bes neuen 3ahrßunberts ift erfüllt von 
biefem Streben, Xunfterjiehungstage befchäftigen ftch fogar mit ber „Xunft im 
Äeben bes Xtnbes", — für ben Setchenunterrtcht fucht man neue Wege, vor 
«Hem aber ftnb es brei Bewegungen, burch welche bie vorwärtsftrebenbe 
Xrchiteftenfchaft ftch bie Baßn ?u praftifchen Reformen freijumachen fucbt: 
^eimatfebu^, ienfmalpflege unb Baupflege.

Vliemanb fann ben archtteftonifchen ©eift von 1900—I9H richtig verfteßen, 
ber ftch nicht flarmacht, bah et nid^t nur erfüllt war von bem heilen unb manch’ 
mal lauten Streben nach neuer jettgemäßer Form, fonbern, bah er ftch zugleich 
?um erften mal feßü^enb ftellte vor bie überfommenen Werte ber Heimat. 2)as 
war bitter nötig, benn es war bur^aus nicht nur bie ©roßftabt, bie burch ben 
Verfall bes architeftonifcßen (Befühle 3um ©efpenft würbe, ebenfo unheimlich 
unb erfeßreefenb traten in ber Äanbfcßaft, auf bem £>orfe unb in ber Xleinftabt 
bie Sengen einer hochmütigen Verftänbnislofigfeit hervor. Äs ift ein befonberes 
Verbienft paul Scbul^e«naumburgs in temperamentvollen Schriften1) mit 
Beifpiel unb ©egenbeifptel biefe Ärfchetnungen fo feftgenagelt ju h«ben, baß 
auch außerhalb ber Xrchiteftenfreife bie Scham erwachte. Äs hobelte ftch bei 
ber ^eimatfehu^bewegung aber nicht nur um bie Äanbfchaft, fonbern in ebenfo 
ftarfem maße um Verftänbnis unb Vntereße für jene anonymen Bauten befrei*  
bener Xrt, von benen feine funftgefchichtliche Formenlehre fpricht, unb bie uns boch 
burch bie VTatürlichfett ihres Wefens Vorbilb fein fönnen, benn fte jetgen in aller 
Befcheibenhett etwas von jenem „abfoluten Xern jebes Bauwerfs, ber nicht ab» 
hängig ift von Sttlformen, fonbern ftch ergibt aus bem fojtologtfchen Bebürfnis 
unb ben technifchen mitteln, bie ;u feiner Befriebigung aur Verfügung ftanben".

*) P. 64>uIne»VTaumbut0, „^ulturaufgßben". (Calltrcy, inündjeti.

£>as Xufleben bes Vntereffes für Volfsfunft ftanb mit biefen Xegungen in 
enger Beziehung, — es ift fehr bejeichnenb, baß bie £)resbener Xusßellung bes 
Wahres I906, bie, wie mutheftus fagt, „ben Steg bes mobernen ©elftes be» 
ftegelte", ^gleich eine große Xbtetlung für Volfsfunft befaß. mit einem Worte, 
bie Bewegung, bie urfprüngltch auftrat unter bem Banner hofften Xafftne» 
ments, entpuppte ftch weht unb meßt «l® eine Bewegung, bie in ihrem tiefften 
©runbe nichts anberes war als ein Streben nach bem natürlichen. Äs ift nicht 
?u verkennen, baß bie Form, bie bie ^eimatfcßutjbewegung im Äaufe ber Seit 
annahm, auch eine große ©efahr in ftch barg, man war auf bem Wege ber Be» 
fretung nicht viel weiter gefommen, wenn man ftatt ber beutlich geprägten 
Formen von ©ottf unb Xenaißance je^t bie unbeutltcßer geprägten Formen 
etwa beßen nacßaßmte, was man „Biebermeier" genannt ßat. ^9
tiefer. Heinrich Teßenow unb paul Scßmittßenner hüben fpäter gezeigt, baß es 
eine Äinfacßßeit baulichen ©eftaltens gibt, bie ben beften Werfen anonymer 
Prägung aus früheren Seiten eng verwanbt ift, unb ber man boch fofort 
anmerft, baß fte aus bem ©eifte unferer Seit geboren würbe. Xber nicht allein barin 
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lag eine ©efaßr, ße ergab ßcß ;ugleicß, wenn bie TSegeißerung für bie Heimat» 
Funß überfaß, baß bie moberne ©roßftabt vor ßunbert 3aßren noeß eine „Rlein» 
ftabt" war, fo baß ißr ^eimatgeift mit ißren ßeutigen Tlufgaben mancßmal nur 
in natürlicßer Verbinbung ßeßt, wenn er feßeinbar ein gan; anberes ©eßeßt 
annimmt. i£in neuer Maßßab unb neue Materialien füßren oft ;u völlig 
anberen ©ebilben, wenn ße in bem gleiten ©eiß beßanbelt werben, ber 
früßer bas ßervorgebraeßt ßat, was wir ßeute als „heimatlich" empßnben. Wieber 
lauert ßier bie ©efaßr ber Nachahmung ßatt innerer Neufchöpfung, unb es 
gibt maneßes aus ernßem Wollen geborene Werf biefer l£pocße, bas aus miß» 
verßanbener ^eimatFunß entfprungen iß.

Solch mißverßanbene «Eugenb ift es aueß, was bie „SenFmalpßege" ;u einem 
Problem macht, bas für bie neue ©eißesßaltung eßarafteriftifeß iß. Tin unb für 
ßcß braueßte „sDenFmalpßege" nießt erß neu erweeft ;u werben, ße war ein 
ÄieblingsFinb bes I?. ^aßrßunberts. Was iß nießt alles gepßegt worben, ?uerß 
an ben alten Bornen unb Rircßen, bann an alten Scßlößern, bann an alten 
Burgen unb Ratßäufern! Wir ßaben feßon gefeßilbert, weleßes Unßeil baraus 
entßanb. ©iefe’Seit, bie glaubte, alles ßißorifcß> begreifen unb waßrßeitsgetreu 
naeßaßmen ?u Fönnen, ßat leiber nießt erFannt, baß bie TlreßiteFtur ein grau- 
fames ßeinernes 5)oFument biefes Waßnes würbe. Tluf bem ©ebiete ber £>enFmab 
pßege galt es alfo ni^t, neu ;u beleben, fonbern, bas bisherige Äeben ;u unter» 
binben, ober ißm eine neue Wenbung ;u geben. £)as gefeßaß nießt in ber braßifeßen 
Weife, wie in Änglanb, wo ber große Reformator William Morris feßon 1877 
eine „©efellfeßaft ?um Scßu^e alter bauten" grünbete, bie ßeß nießt etwa ;ur 
Tlufgabe maeßte, bie bauten vor bem Verfall, fonbern vor ben Maßnaßmen 
gegen Verfall ;u fcßüQen, bie übließ waren. 3h ©eutfeßlanb fpielte ßeß ber Rampf 
innerßalb ber Reißen ber beßellten STenFmalpßeger felber ab. Unter bem TSeifall 
aller naeß vorwärts Strebenben würbe vor allem Cornelius ©urlitt jum Vor» 
Fämpfer einer neuen Tluffaßung: nießt immer größere VervollFommnung im 
VJaeßaßmen ber alten Formen galt als Siel, benn bas füßrt immer meßr in bie 
©efaßren ber Fälfßung, fonbern ein Seutlißmaßen ber ©ren;en bes wirFließ 
Riten unb ein mutiges 6ervorwagen eigenen ©elftes, wo es ßcß um ^inju» 
fügungen ßanbelt, bie einen in fiß abgefßloffenen dßaraFter tragen. 
Äbenfo wie etwa ein barodfer Meißer es in feiner Rusbrudfsweife getan ßaben 
würbe, bauten Sßilling unb ©räbner einen neuen Sßu^bau um bie Freiburger 
„©olbene Pforte" in ber RusbrucFsweife ber eigenen Seit. -Das war ein etwas 
felbßgefälliges, aber boeß grunbfä^liß wertvolles Manifeft eines ©eßnnungs» 
umfßwungs; man befann ßcß auf fein eigenes £>afein, bas möglicßß ;u ver» 
leugnen lange als cTugenb galt. Mancße betraßteten bas als ein ßol;es Reßt, 
maneße aber betraeßteten es als eine ernfte Pßißt. IDas Verantwortungsgefühl 
begann immer meßr ;u erwaßen.

Sbies Verantwortungsgefühl ließ ßß aber nicht auf bie Vergangenheit be» 
fßränFen. Wenn es einmal erwachte, mußte es ebenfogut ber SuFunft gelten; 
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bas bebeutet, man mu^te verfugen, eine Organifation au [Raffen, bie ni^t nur 
bas Vorhanbene, fonbern auch bas Werbenbe unter Schu^ ftellte. Sas Wort 
„Schu$" muß babei richtig verftanben werben, benn es gilt in erfter Äinte bas 
Werbenbe vor feinem eigenen Ungenüge au fchü^en. Ipo7 gelang es nach langem 
Xingen, in Preußen ein „Verunftaltungsgefe^" burchaubringen, bas ber Se» 
hörbe bas Xecht gibt, gegen Sauten einauffreiten, bie eine „grobe Verunftal» 
tung" bes Stabt» ober Äanbfchaftsbilbes mit ftch bringen. Sas war ein fehr 
unbestimmter Segrtff. Erft Jamburg räumte in feinem ©efeQ von I9I0 mit bem 
Hauen StanbpunFt auf, ba$ es „Verunftaltungen" gäbe, bie ein anberes 
XbjeFtiv als „grob" julaffen.

Xuf biefen Verunftaltungsgefe^en baut ftch bie Organifation auf, bie man 
„Saupfiege" genannt hat, eine Vnftana, bie bas Schlimmfte verbieten, vor allen 
Singen aber bie Seaiehungen ber entftehenben Sauten untereinanber regeln 
fann. Sie Einrichtung war ber erfte frühe Vorftoft gegen ben übertriebenen 
baulichen □ubivibualtsmus einer Seit, beren liberaliftifche Einteilung in ber 
SauFunft befonbers fcharf hervortrat, ba fte hier au unverwifchbarer £orm ver» 
fteinerte. tHan begann ber Erkenntnis Xaum au fd>affen, bat ein Sau nicht als 
Etnaelerfchetnung gewertet werben fann, fonbern nur als £eilftüdf eines in ftch 
aufammenhängenben baulichen Xomplepes, ober als Element eines Äanbfchafts» 
btlbes. UJan fleht, bat a^ei immer mehr vergeffene ©ebanfen ftch beim Sauen 
burchaufe^en beginnen, ber ©ebanFe ber Verantwortung gegenüber ber ©emetn» 
fchaft unb ber ©ebanfe ber Verantwortung gegenüber bem Soben.

Es ftnb bie gleichen Xegungen, bie au einem neuen Verftänbnis für ftäbte» 
bauliche ©eftchtspunFte führten. Sies wachfenbe Verftänbnis fanb auch feinen 
äußeren Xusbrutf: es btlbete ftch bie „5rete Seutfche Xfabemte bes Stäbte» 
baues". Sas war auch infofern eine neue Erfchetnung im baulichen ^eben, als 
biefe „TIFabemte" nicht bem 2lft eines dürften, fonbern bem Verantwortungs» 
gefühl ber Schaffenben felber entfprang. 3n ftrenger Eigenauslefe ihrer JTJit» 
glteber fdjloffen ftch bie Fachleute a« wiffenfchaftltcher Arbeit aufammen, bie 
nicht nur ben fünftlerifchen ©eftaltungsprinaipien, fonbern vor allem ber Er» 
arbeitung einer brauchbaren eintägigen ©efe^gebung galt, bie bisher fo gut 
wie gana fehlte.

3n allen biefen Xegungen, bie wir etwas willkürlich organifatorifche 
©runblagen genannt h<*ben, weil fte nicht burch künftlerifche «taten, fonbern 
burch Einrichtungen wirken, fptegelt ftd> ber fünftlerifche Wille ber Seit mit 
befonberer Seutlichfeit.

®£thnifcbr >räfte. Sie Äeiftungen, bie auf biefem geiftigen 6intergrunbe 
entftanben ftnb, hält noch ein weiteres Sanb allgemeiner V7atur aufammen: es 
ftnb bie technifchen ©runblagen, auf benen ftch bas Schaffen biefer Epoche auf» 
baut. Sie ftnb bebeutfam, weil fte ben Spielraum geben, innerhalb beffen ftch 
bie neuen Fünftlerifchen UTöglichFeiten bewegen. Was bamit gemeint ift, läfft ftch 
im Xahmen unferes allgemeinen Überbltdfs nur anbeuten, benn es führt in 
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Wahrheit tief herein in technifch»fachmänntf(he Erörterungen. Tiber auch bem 
flüchtigen Blick wirb es balb Har werben, welche eigentümliche Erweiterung bes 
Bewegungsrabius ftch bem TlrchiteFten feit ber Oahrbuubertwenbe burch bie neu» 
artige Entwicklung ergibt, bie im Bereich faft aller Baumaterialien einfe^t.

Wenn wir fie Für? an uns vorüberjiehen taffen, fo fcheint ber Haturftein 
unter ben Materialien, bie bas Werben bes Baues beeinfiuffen, ber fefte punkt 
Zu fein. 3n ber Tat ift fein Wefen nicht veränbert, wohl aber feine Verwenbbar» 
Feit. Unb bamit berühren wir einen für bas bauliche Bilb ber 3ahrhunbertwenbe 
fehr wichtigen Sug. Ser fefte bauliche ThuraFter früherer Seiten beruht fehr 
wefentlich auf ber SelbfWerftanblichFeit, mit ber loFale Baumaterialien ihre 
natürlich umgrenzten BezirFe beherrfchen. Siefe geographifche ©ebunbenbeit 
hört in ber Epoche bes VerFehrs fo gut wie ganz auf, unb bamit fchwinbet eine 
ber wichtigften Kräfte ber Bobenverbunbenbeit. Es ift Fein Segen für bie 
Tlrchiteftur gewefen, baß man ^auftein, unb ztvar jebe beliebige Tlrt von ^au» 
ftein, an jeber beliebigen Stelle Seutfchlanbs verwenben Fonnte. Wohl ergab 
bas für Meffels Wertheimbau einen Teil feines äußeren Erfolgs, aber bie 
MufcßelFalFmobe, bie barauf einfetzte, hat in ben meiften Zöllen bas buntfcßecf ige 
Bilb bes MaterialFarnevals, ber neben bem StilFarneval nach 1870 bei uns 
üblich würbe, nur noch vermehrt. Ähnlich ift fpäter eine Travertinmobe burch 
Seutfchlanb gegangen. Man muh bem Reichtum heutigen Materialangebots 
gegenüber einen beutltchen Unterfchieb machen zivtfchen Tlußen» unb 3nnen» 
architeFtur. 3m inneren bes Kaufes ift ber inbtvibuellen Wahl, ber im Äußeren 
eine beftimmte ©efüßlsgrenze gefegt werben muh, bas $elb offen, unb boch 
fühlen wir felbft hier ein Unbehagen, wenn wir Materialien zu profanen 
Swecken benu^t fehen, bie auch für Swecfe ber Weihe nicht mehr Überboten 
werben Fönnen. Ser übliche Marmoraufwanb bes mobernen Warenhaufes bat 
es faft unmöglich gemacht, für wirklich monumentale ober Firchliche Wirkungen 
ftch biefes Materials weiter zu bebienen. Ein Mangel an Taktgefühl but bie 
Trolle bes WefFfteins in ber Ärchitekturentwicklung ber neueren Seit merFlich 
veränbert.

Tiber nicht nur bas. Man bat allmählich bie ^erftellung von ^Kunßßein zu 
einer Vollkommenheit gebracht, bie ben Schaffenben in Verlegenheit fe^t. 3n 
ber Tat ift Fein ©runb vorhanben, beifpielsweife bei Treppenftufen ftch vor 
TSunftftein zu fcheuen, bah aber bie ©efahr bes falfchen Scheines grob ift, wenn 
gegoffene unb gemeißelte formen ftch 3« gleichen beginnen unb zugleich ein 
^auptreiz bes WerFfteins, ber ^ugenfchnitt verfchwinbet ober verfälfcht wirb, 
braucht nicht gefagt zu werben.

Tim gefährlichsten für bie Tlrchiteftur ift wohl bas werFfteinähnliche Material 

bes „Ebelpu^es" geworben, nicht weil es bem WerFftein ernfthaft Konkurrenz 
gemacht hätte, fonbern weil es bie eblen alten Techniken bes richtigen natürlichen 
Putzes z» entwerten verflicht. Sarin liegt eine weitere ©efährbung loFaler 
Eigentümlichkeiten, gegen beren Entwurzelung bie Seit zu Fämpfen butte.
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Vielleicht wirb es fpäter einmal als eine ber wichtigften ;ur ©efunbung 
führenben Regungen erfd>einen, bah w biefem erften 7(bf4>nitt bes neuen 3ahts 
hunberts bas Sewußtfein für bie bobenbinbenbe Kraft bes Saumaterials fleh 
nach langer öbe wieber burchzufe^en begann. Sas ift ein ©eflchtspunEt, ber 
auch w ber ©roßftabt, in ber bie lanbfchaftlichen Wirhmgen zurücEtreten, nicht 
fcßweigt, benn auch bie UnwägbarEeiten ber Tltmofphäre unb bie Swänge bes 
Klimas gehören in biefem Sufammenhang sum Se griff „Soben". 3?iefe boben» 
ftänbigen Kegungen zeigen fleh wohl am beutlichften in ber WiebererwecEung 
bes SacEfteinrohbaus. Är beginnt, ber norbbeutfchen TlrchiteEtur, bie lange 
Seit in gebanEenlofer TlbhängigEeit von fübbeutfcßen *5ochfth«len geftanben 
hatte, wieber einen ihr eigentümlichen (EharaEter z» erobern, fo baß bie frucht* 
baren geographifchen Schattierungen in beutfcher SauEunft ftch tvieber anbahnen.

Ulan barf wirElich von einer „WiebererwecEung" bes Siegelrohbaus fprechen, 
benn bas Material war burch ben mechanifterenben Übergang von ^anbbetrieb 
Zu Mafchinenbetrieb infolge immer größerer technifcher „VervollEommnung" 
äfthetifch völlig verwilbert unb fein entfeelter Suftanb war auf alles bas über» 
gegangen, was mit ihm erzeugt würbe. Sie Snbuftrie mußte z« einem neuen 
Verftänbnis für ben SacEftein erzogen werben, wobei neben ber Pflege bes 
^anbftrid>fteins ber Mafchinenftein burdjaus nich>t zu Eurz Eam. Sefonbers im 
ftarE gebrannten Suftanb bes KlinEers würbe er bas bevorzugte Material für 
ben großftäbtifchen Satffteinbau. Unb als bie technifche Seite erft reformiert 
war, bewährte ber SacEftein aufs neue jene zeugenbe Kraft, bie er einft in 
■CübecE, Stralfunb, Stenbal unb Marienburg erwiefen h^t- Är erwies fte erft, 
als man bas Siel, hiftorifch zu bauen, aufgegeben patte unb einen felbftänbigen 
Tlusbrucf fuchte, ber ftch ebenfofehr aus ben ©renzen wie aus ben Vorzügen 
bes Materials ergibt. Sa zeigte fleh, wie er erzieheriffl) wirEen Eann, inbem er 
burch öie Swänge feiner StruEtur z« ernfter, herber Schlichtheit führt, — wie 
er bas Streben nach Eoloriftifchen WirEungen in wirElich wetterfefter 5orm zu 
verwirElichen vermag, — wie er in Verbinbung mit anberen Materialien, 
insbefonbere bem Äifenbeton, fowohl Eünfllerifch wie EonftruEtiv ein treuer, 
williger unb charaEtervoller ©enofle ift.

Sas letztere ift von entfcheibenber WichtigEeit, benn bas Material, bas im 
baulichen Jeeben ber neueren Seit bie wichtigfle Kolle z» fpielen beginnt, ift 
nicht mehr Stein ober Siegel unb bie aus biefen Materialien entwicfelte Kon» 
ftruEtion, fonbern ein Material, bas erlaubt, ftch von ben KonftruEtions» 
Prinzipien biefer alten, alles beßerrfchenben Materialien loszulöfen. Äs ift ber 
Äifenbeton. Är hat bie großen neuen ©eftaltungsmöglichEeiten, aber auch 
bie große Unruhe unb Unftcherheit in bas neuere Schaffen herein gebracht, — 
bie größten Ärfolge unb bie größten Verirrungen im Sauen unferer Tage 
hängen eng mit bem proteusartigen Wefen zwfammen, bas ihm innewohnt, 
tiefer unbeftimmte Äinfluß ift nicf>t zu verwunbern, benn Semper fetzt in 
feinem „Stil" überzeugenb auseinanber, baß bie ftilbilbenbe WirEung eines 
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Materials um fo ftärFer hervortritt, je betulicher feine technifchen Äigenfchaften 
umgrenzt ftnb. Sarin liegt bie Mahnung, ben Äifenbeton nur fo ;u verwenben, 
wie es feinem gan; befonberen Wefen entfpricht. Tiber man Fann nicht erwarten, 
bah folche fpäter felbftverftänblich fcheinenbe Weisheit fofort begriffen wirb.

Sas ©uf material „Seton" ift ber SauFunft feit ben Xömern in verfchieben» 
ften IHifchungen beFannt. Äs erhält erft feine neuartige Sebeutung burch ben 
©ebanFen, eiferne Stäbe in bie gegoffene Waffe einjubetten, was infolge ber 
nahezu gleichen Wärmeausbehnung von Seton unb Äffen ein unlöslich ver» 
bunbenes technifches ©ebilbe ergibt. Surch bas Äffen Fann man ihm gewaltige 
Spannungen jumuten. Ser ©ebanFe ?u biefem neuen Saumittel würbe jwar 
fchon 1867 burch ben ©ärtner Wonier gefunben, aber erft als ©. 2t. Wayf bas 
beutfche patent 1884- erwarb, ein Seton» unb Wonierunternehmen in Serlin 
grünbete unb 1887 feine „Wonierbrofchüre" herausgab, in ber er bie Ver» 
wenbungsmethobe bes Wonierfchen ©ebanFens technifch ausarbeitete, begann 
bas Waterial langfam feine Xolle ;u fpielen. 2luf bas gan^e Eraggerippe von 
Hochbauten würbe es fogar erft anwenbbar, als 1892 ber Franjofe Hennebique 
piattenbalFen unb bewehrte Säulen einführte. Wir fehen alfo an ber 3ahr» 
hunbertwenbe eine noch gern? junge Wacht in ber SauFunft auftreten, bie 
revolutionär bie bisherigen ©renjen von ftatifchen Vorftellungen verrücFt. 
Sas ift bas wichtigfte Ereignis für bie baulichen Xegungen, bie um I900 herum 
einfegen. Ulan würbe wahrfcheinlich einen Tlbf^nitt ber TlrchiteFtur banach 
benennen, wenn nicht noch manche anbere technifche Neuerungen etwa gleich' 
zeitig hervorjutreten begännen.

Was gibt nun bem Äifenbeton feine grohe Wacht? Nicht nur bie materielle 
FeftigFeit, bie bies Water ial unempjtnblich macht gegen Feuer, gegen Stob unb 
gegen Wettereinfiuf, nicht nur bie Vorzüge, bie in cCempofragen liegen unb 
bie aus allebem hervorgehenbe WirtfchaftlichFeit feiner Tlnwenbung, fonbern 
vor allem feine ftruFtive SilbfamFeit, bie, an richtiger Stelle angewanbt, 
fowohl ju einem praFtifchen, als auch 3» einem äfthetifchen Vorteil genügt 
werben Fann. Äs erlaubt uns, gro^e monolithe ©ebilbe 311 fchaffen, wie fte für 
Xohlentürme, Silos, Waffertürme, ©asbehälter beifpielsweife von ©ebr. XanF, 
Wayß & Freytag, Xurt von Srocfe, Hans Ärlwein unb Wilhelm Xreis aus» 
geführt ffnb unb unferen Onbuftriegebieten dff^eaFter 3« geben beginnen. Äs 
erlaubt uns aber auch, g<tn; im ©egenfag ;u biefer monolithen WirFung, ben 
SauFörper völlig in ein ©erüft fenFrechter unb waagrechter Älemente auftu» 
löfen, beffen ©efache offen bleiben, ober burch bie verfchiebenften Füllmaterialien 
gefchloffen werben Fönnen. Äs erlaubt uns ferner faft unbefchränFte 2lrten 
räumlicher Überfpannung: ungeglieberte SecFenplatten, bie von Säulen mit 
ftarFen 2luflagen getragen werben (piftbecFen), gerabe SalFen unb weitgefpannte 
Xahmenbinber ftweigelenFig, breigelenFig unb eingefpannt), bie jeber nur 
erbenFlichen Xrümmungsform in gebrochener Äinie ober Fontinuierlicher Xurve 
folgen. Siefe legte WöglichFeit ift bie hauptsächliche (ßuelle neuer Fünftlerifcher
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©eftaltung. 3n bet Xuflenarchiteftur führt fte vor allem su Brücfenlöfungen 
von elegantem Schwung ber ginie, wobei völlig neue Wir hingen sutage 
fommen, weil bas Verhältnis von Spannungsweite sum Stich bes Bogens 
bisher nicht ausführbar war.

£>er größte Äinflufl «ber ergibt fleh für ben 3nnenraum. Tur cf? bie Xeihung 
von Binbern laffen ftch tonnenartige Äinbrücfe erzeugen, bie burch bie markante 
5orm ber dnnenlinie bes Binbers ben verfchiebenartigflen (£h«rafter bekommen 
fönnen. Tie typifchen Xaumbilbungen, bie uns aus ber Schalenfonftruftion 
ber ©teinmaterialien geläufig ftnb, werben gleicbfam in aufgelöfte 5orm gebracht 
unb biefe aufgelöften formen ermöglichen bie verfchiebenften Xrten intereffanter 
Xaumilluflonen. Ta bie ©eftaltung ber Wänbe swifchen ben Binbern frei bleibt, 
alfo hochemporgejogen, fchräggeftellt ober in Xbfä^en geftaffelt werben fann, 
bieten fleh Beleuchtungsmöglichfeiten, welche bie wirtliche Tonne nicht s« 
geben vermag, auch laffen fleh berartige tonnenartige Xäume parallel neben* 
einanber laufenb su einheitlicher Xaumwirfung verbinben, was bie Äöfung 
wirfungsvoller Überbecfungen grofler flächen fehr erleichtert. Joiner ber erften, 
ber biefe JTIöglichfeiten für einen neuartigen 3nneneinbrucf ausnu^te, war 
Theobor 5ifcher in feiner Ulmer ©arnifonfirche, bie sugleich baburch bemerfens« 
wert ift, bafl fte bas ©erüft bes 3nnenraums auflen flehtbar werben läflt. Xus 
ber überreichen Sahl charafteriftifcher Xaumbilber, bie nach bem Prinsip ber 
Xeihung von Äifenbetonbinbern entftanben ftnb, feien bie ©tuttgarter Warft« 
h«Ue (Wartin Älfäfler), ber ©aal im ^aus bes Teutfchtums in Stuttgart (paul 
©chmitthenner), bie ©roflmarfthalle in Wüncflen (Xicharb Schachner), bie Xirche 
in BerlhvWilmersborf (5ri^ ^öger) als Beifpiele genannt.

Heben folgen „aufgelöften" Tonnen fleht bem Äifenbeton natürlich auch 
bie ©chalenfonftruftion ber richtigen Tonne sur Verfügung unb ebenfo wie 
bie Xaumbilbung ber Tonne vermag er bamit bie Xuppelform su bewältigen. 
Äs war fehr intereffant s« fehen, wie ^wei Xünftler im gleichen 3ahre 1913 
bas Problem ber Äifenbetonfuppel gans verfchiebenartig löften. Wilhelm Xreis 
baute in bem ©ebäube ber Äifenbetonflrmen auf ber ©roflen Äeipsiger Bau» 
«usflellung eine Xuppel in ber Xrt bes Pantheon mit Xaffettenteilungen, bie 
beim Äntflehen mitgegoflen würben; Way Berg fchuf in ber Breslauer 
□ahrhunberthalle eine „aufgelöfte" Xuppel, beren Xippen burch Xinge ver» 
bunben flnb, hinter benen bie abgetreppten Sonen ber ^enfter fenfrecht flehen. 
Äs würbe nur biefes einen mächtigen Werfes bebürfen, um su erfennen, bafl 
ber Äifenbeton wirflich bie Älemente eines neuen Xaumausbrucfs in fleh birgt. 
3n ben Hachfriegsjahren ift bie techniflhe Bewältigung bes Xuppelproblems 
burch ^erhoff & Wibmann („Ty wibag "»Bauweife) noch wefentlich erweitert 
worben, was burch bie baulichen ^orberungen ber Planetarien hetvorgerufen 
tvurbe: ein „Torfretbeton" wirb auf ein bünnes ^lacheifengerippe, bas bie 
Xuppelform bilbet, aufgefprüjt. Tas Verfahren ermöglicht, mit ©chalen von 
vur 6 cm Tiefe Spannungen su überwölben, bie ben Xusmeffungen bes 
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Pantheon (£3,£ m) entfpredjen, fo baß bem DrchtteEten burch SdjubwirEungen 
Eaum wä) Ueffeln auferlegt werben. Wenn baburch and? feine fo grunbftürzenb 
neue formale ÄinbrücEe, wie bei ber Breslauer Düppel, hervortreten, fo ent’ 
ftehen boch neue MöglichEeiten großräumiger WirEungen, bie beifpielsweife 
hubert Ditter bei ber neuen leipziger MarEthalle ausgenutzt hat: ße beßeht 
aus einer beliebig verlängerbaren 5olge von Sywibag»Duppeln, beren jebe 
5700 qmbebEt, währenb im Pantheon nur 1500 qm überbaut ftnb. Sas (Bewtcht 
ber WölbEonßruEtion aber beträgt in Dom 11000 Tonnen, währenb bas faft 
vierfad) größere Ärgebnis in Leipzig mit nur 2220 Tonnen erhielt wirb, benn 
bie Schale ift tro^ ber Spannung von 76 m nur 9 cm bidf.

Stanb bas Waffen ber fläche bei früheren WölbEonftruEtionen in unmittel’ 
barem Sufammenhang mit einem Wachfen ber höhe bes BauwerEs, fo hört bas 
je^t auf, weil nicht mehr bie Spannungsverhältniße bes Bogens ober Spitz* 
bogens bem ftatifchen Prinzip jugrunbe liegen, fonbern Dräftelinien, bie ßch 
im eingebetteten Äßen abfpielen. Sas führt zu Umwälzungen auf einem (Bebiet, 
bas man bisher als unverrücEbarfte (Brunblage archtteEtonißher Tlbßhätzungen 
betrachtet hatte: bem ftatifchen (Befühl. Hahrhunbertelang hat es ß<hz ohne 
beunruhigt ?u werben, an immer ben gleichen Materialien entwicfeln Eönnen, 
wir h^ben uns gewöhnt, bie materiabgebunbenen ftatifchen Vorftellungen, bie 
baburch in uns entftanben ftnb, als abfolute ftatißhe Vorftellungen hin;unehmen. 
Unb nun mußten wir nach zwei Dichtungen hin grünbltch umlernen.

5)as eine war bas (Befühl für bie SpannungsEraft ber Äinie: plötzlich fah 
man Durven Spannungsleiftungen vollziehen, bie man ihnen nie zugetraut 
hätte. Sas hatte eine Verfeinerung unb Bereicherung bes (Befühl« für bie 
feßeinbare Draft ber Äinie zur 5olge, brachte aber vor allem ein völlig neues 
Verhältnis in bas uralte Dingen ber TlrchiteEtur um Abgrenzung eines Äuft* 
raums burch Maße: in ber Wanb ergab ftch ein Wachfen ber Weite ber Surch’ 
brechung über bie man verfügen Eonnte, in ber DaumabbecEung ein Wachfen 
ber Weite ber überfpannten fläche bei gleid>bleibenber höhe bes Daumes. 
Währenb man ßch früher fchon im Daum bei allen ÄntwicElungen zum Vertu 
Ealen frei bewegen unb ßeigern Eonnte, erhält man jent auch biefe MöglichEeiten 
bei allen Äntwicflungen im horizontalen, bei benen ße bisher eng befchränEt 
waren. Man braucht nicht mehr, wie in ber monumentalen SteinarchiteEtur, 
verhältnismäßig Eleine überwölbte Äinheiten Eunftvoll unb ßnnreich balb 
horizontal balb vertiEal zu großen (Bebilben zufammenzufügen, fonbern Eann 
ßü^enlos burch einen einzigen DaumgebanEen zu feinem Siele Eommen.

Sas anbere, worin man grünbltch umlernen mußte, war bas (Befühl für 
einfeittge Äinfpannungen. Sem DusEragen waren bisher enge (Brenzen gefegt, 
unb man hatte fowohl bei holz wie bei Stein bas beutliche (Befühl bes Um 
behagens, wenn biefe (Brenzen gefährbet ßhienen. Sie piattenEonftruEtionen 
bes Ätfenbetons ermöglichen plötzlich ein Schweben ber Maße, bas uns bis* 
her in biefer Weife völlig fremb war: ÄcEen von BauEörpern Eönnen ber 
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UnterftüQung entbehren, platten Eönnen weit in ben Luftraum geftredft werben. 
T3ei Sportsbauten, wie ben Nürnberger unb Wiener Einlagen von Schwerer 
ift bavon vielleicht am weitgehenbften (Gebrauch gemacht. UTit biefen möglich» 
feiten Eünftlerifth ju wirtfthaften, ohne fte ;u mißbrauchen, war eine gan; neue 
Tlufgabe ber Seit, bie erft allmählich erEannt unb oftmals nicht gelöft würbe.

Tille biefe Probleme ftnb beim Äifenbeton gefährlichst als beim Äffen, weil 
er burch bie ©efthloflenheit feiner maße immer ©efühlsverbinbungen mit ber 
SteinarchiteEtur behält unb beshalb ein befonberes EaEtgefüljl nötig ift, um 
ben ÄinbrucE bes Überjeugenben ;u wedien unb ben ÄinbrucE bes KonfliEts ;u 
meiben. Seim Äifen ftehen wir von vornherein in einer fo gan; anberen Welt, 
baft folche ftörenben Ärinnerungen weniger in betracht Eommen.

6iftorif4> betrachtet müßten wir felbftverftänblich, wenn wir bie neuen 
technifchen ©runblagen ber Seit ins Tluge faffen, juerft vom Äffen unb bann 
erft vom Äifenbeton fprecßen; äfthetifth betrachtet jetgt uns ber Äifenbeton 
einen gewißen Übergang ;u ben Problemen, bie nun im Äifen immer einbeutiger 
hervortreten. Wir haben bereits angebeutet, wie es als unftchtbar benutzter 
Präger im lebten drittel bes I?. Cfahrhunberts nicht wenig baju beiträgt, bas 
eigentliche Wefen ber hift^tifchen Stile ;u fälfthen unb wie es in ber ftchtbaren 
5orm bes SprengwerEs Tlnfprüche auf Seftaltung erhebt, bie nur fehr feiten 
als neues eigenEräftiges Problem erEannt werben. 30er Vorftoß, ben fchon 
I85o Paptons Äonboner Kryftallpalaft ins eigentliche Keich bes TlrchiteEtoni» 
fehen macht, bleibt ein Kuriofum, unb nur auf großen Tlusftellungen erwacht 
ab unb an bas Sewufttfein für bie Eünftlerifcße Seite ber Tlufgabe. ©er Äfffeb 
türm Eunbigt fte 1889 wie ein gewaltiges ^anal an. ©ie Äntwicflung, bie bann 
in wenigen 3ahrjehnten vom Äffen jum hö^wsttigen Stahl führt, ift eines 
ber ftoljeften Kapitel im Sauwefen bes beginnenben 20. Hahrhunberts.

Wir haben biefe hiftorifche Seite aufter acht gelaßen, weil bas Äifen in 
©eutfchlanb im Äeben ber bewußt geftaltenben TlrchiteEtur erft nahezu gleich» 
zeitig mit bem Äifenbeton feine Kolle ju fpielen beginnt, äs ift, als ob jener 
Übergang, ben ber Äifenbeton, architeEtonif^>«ftilfftifch betrachtet, von ber Stein» 
architeEtur jur fremben Welt bes Äffens barftellt, feinen Äinfiuß ausübt: ein 
©efühl bafür erwacht, baß es neben ber maßenarchiteEtur eine ©erüftarchiteEtur 
gibt, bie in ihrer Tlrt bie gleichen Tlnfprüche ftellen Eann, wie bie erftere.

Wir haben gefehen, baß bem Äifenbeton bie technifche möglichEeit innewohnt, 
fowohl als maffenarchiteEtur, wie als ©erüftarchiteEtur behanbelt ju werben, 
bem Äifen ift nur bie zweite möglichEeit gegeben. Überall, wo man ftch ihrer 
naiv bebiente, wie bei ben großen fallen ber 3nbuftrie, trat bie problematiE 
be$ Materials noch wenig hervor, man nu^te bie WeiträumigEeit, bie 35eweg» 
UchEeit in ber Äichtjufübrung, bie Verminberung ber mauerftärEen, bie Vorteile 
fhneller montage unb war um bie WirEung nicht weiter beforgt. man fah im 
Äffen auch bann gleichfam nur ein ^ilfsmaterial, wenn man es nicht im 
^auEörper verfteefte. Ärft wo es mit bem Kunftbau ber SteinarchiteEtur in

®^uma4>ev, Strömungen



130 Die baulichen Xegungen Ipoo bis I9H

T3erührung Bam, verlor man bie Unbefangenheit unb begann, ßch mit ber 
kenntnis von ,,©ut" unb „^öfe" zu quälen. Da fah man zunäcßft im Ornament 
bas Feigenblatt, um feine VTacktheit zu becfen unb merkte nicht, baß man fie 
baburch erft betonte. Die ©laskuppel auf Wallots Xeichstagsgebäube ift tecßntfcß 
eine neuartige Äeiftung, burch öas Übermaß von bekorativer Sutat wirb fie 
charakterlos, — Otto Wagners gepflegte REifenkonflruk’tionen wirken heute 
infolge ihrer Verzierungen kleinlich, — bie gefchmiebeten Xapitelle an ben REifen» 
arcßitekturen bes Dresbener Hauptbahnhofs machen Xräftiges fcßwächlich, ja 
felbft bie einft viel bewunberte hanbfeftere unb metallmäßigere Tlrt wie 33runo 
Ulöhring bie Bonner Xheinbrücke unb Hermann Billing bie Bremer Wefer* 
brücfe zierenb behanbelten, wirkt wie Tlufpun, nicht wie ©eftaltung. Von alle 
ben verfehlten Verfuchen, bem REifen burch Steinarchitektur zu Hilfe zu kommen, 
braucht hier nießt «och einmal gefprochen zu werben. Den Unterfcßieb von alle 
folcßen Verfließen fleht man, wenn man bie unter bem REinfluß eines Entwurfes 
von Peter lehrens entflanbene Xölner Hängebrücke betrachtet. Hier ift nicht 
nur ber Steinarchitektur kein Xaum gegeben, fonbern aueß bas REifenwerk von 
jeber Verzierung freigeßalten. Tille Wirkung ift auf bie „£ogik" bes ©efüges 
ber ineinanbergreifenben cEeile, auf bie „Scßnittigkeit" ber Form unb auf bie 
„REleganz" ber Äinie geftellt. 2?iefe Wenbung, bie beim ctßema „drücke" be* 
fonbers beutlicß hervortritt, ift bie entfeßeibenbe Wenbung für alle baulichen 
©ebilbe aus REifen, mag es fleh nun um bie Viabukte ber TSerliner Stabtbahn, bie 
Äinber großer REifenßallen ober bie Xuppel ber Frankfurter Feflßalle ßanbeln. 
^in ungetrübter künftlerifcßer REinbruck tritt erfl bann hervor, wenn ber Unter* 
feßieb zwifeßen bem, was wir „Htuskelbau" unb „Skelettbau" nennen können, 
bewußt erfaßt unb einheitlich* burchgeführt ift. RErft bie bauten aus REifen unb 
aus REifenbeton haben uns ben Sinn für bie T3efonberheiten ber Skelettarcßitek» 
tur gefcßärft, obgleich bie ©otik fchon UTaterial zu ihrer RErkenntnis geliefert hat.

Die Uiuskelarchitektur charakteriflert aus ber Staffe ber 23aumaterie 
heraus; wie Fleifcß legt biefe fleß um bas ibeelle ober wirklicß tragenbe ©erüft. 
S^ie Ulaffe wirb bei näßerer Detaillierung zur REinzelform im Sinne ber fleß 
ftraffenben Uluskelkraft bureßgebilbet: unwillkürlicß tragen wir bie menfeßließen 
Vorftellungen einer elaftifcßen JUaterie, bie beftimmte Funktionen zu erfüllen 
ßat, in bie ftarre Ulaterte bes Bauwerks herein. Wenn wir beifpielsweife ben 
Scßaft ber Säule fcßwellen unb bamit bie ftarre Uiaterie fo cßarakterifleren, als 
ob fle elaftifcß wäre, wirb ißre Xraft für unfer ©efüßl erfl lebenbig, weil unfere 
eigenen Xörpererfaßrungen von cEragen unb haften auf ber elaftifcßen JUaterie 
unferer UTuskeln berußen. Tlnbers bei ben Scßöpfungen ber Skelettarcßi* 
tektur. Das „Fleifcß" verfeßwinbet, bie weieße, flnnlicß erfaßbare (fßarakterh 
flerung ber fcßwellenben UTaffe mit ißm. Was übrig bleibt, ift nur bas ©erippe 
ber funktionierenben cEeile, beffen Struktur wir verfolgen können. Sinb wir 
in ber Wuskelarcßitektur erft zufrieben, wenn wir bie elaftifcße Belebung ber 
Hlafle fpüren, fo flnb wir hier erft zufrieben, wenn wir bas lückenlos verfpannte
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©efüge ineinanbergreifenber Älemente erfennen. Tluch fte ftnb unferem ©efühle 
nicht ftarr, fonbern Präger von fehnigen Spannungen unb «Heile von beweg» 
liehen ©elenfen, aber es leuchtet ein, bah bie „Vermenfchltchung" ftd; in beiben 
fällen auf etwas gan; Verriebenes erftreift. 5ür ben Schaffenben war es 
wichtig, ftch bes verriebenen Wefens biefer beiben Welten baulichen ©eftaltens 
bewußt ;u werben. XBrft bas erlöfte äffhetifch aus unftcherem cEaffen.

&ie Ärfenntniffe auf bem ©ebiete bes Äifenbaus haben jur 5olge gehabt, ba^ 
auch ber Skelettbau bes ^oljes eine neue Belebung erhielt. Tils ber ^oljbau 
nach ben methoben heutiger ftatifcher Wiffenfchaft burchgearbettet würbe, fah 
man, bah man ihm Äeiftungen jumuten fann, an bie man bisher nifyt gebadet 
hat. manche in ^ol? gefügte neuere dnnenräume wetteifern in technifcher 
^Kühnheit unb räumlicher Wirfung mit ben beften Jieiftungen aus etfernem 
£ragwerf, ja, man fann fagen, bah bas ^ol; in unferer Seit ein völlig neues 
Baumaterial geworben ift. man blieb babei nicht bet Balfenfonftruftionen 
ftehen, fonbern entwickelte aus ber bem ^ol;e eigentümlichen ^orm ber Bohle 
neue möglichfeiten, bie vor allem im „5oUinger»Bau", einem neuartigen ©efüge 
typiftertet Äamellen, ?um Tlusbruck fommen. Siefer ©ebanfe wirfte fogar auf 
ben metallbau jurück, wo3un<kers unb wo ^ünnebecf ihn auf Stahl anwanbten. 
Tiber bie nach Tlrt ber Ätfenbtnber entwickelten möglichfeiten übertreffen an 
räumlicher Äeiftungsfähigfeit biefe Xonftruftionsmethoben noch bei weitem. 
Was ftch urfprün glich an ben vorübergehenben hölzernen Bauten ber vielerlei 
Tlusftellungen bes dahrhunbertanfangs entwickelte, würbe in immer gröberer 
Vervollfommnung ein Element, bas ftch ^ud; im Türchenraum unb ber ^efthalle 
bewährte. &ie in ^ol; fonftruierte Wefffalenhalle in Sortmunb ift mit ihrer 
Spannung von 75 m einer ber impofanteften Xäume ber Seit unb fte bejeichnet 
noch lange nicht ben Änbpunft ber möglichfeiten.

feie ^.ntwidlung bes Sfelettbaus h^t aber noch auf manche anbere ma» 
terialten, bie für bie neuen Xegungen wi^tig geworben ffnb, feine mittelbare 
Wirfung ausgeübt. Sas Sfelett fpielte ja nicht nur als offenes ©erippe eine 
Xolle, fonbern swang ba, wo es Tluüenwänbe eines Bauwerfs bilbete, in 
irgenbetner Weife jur Füllung feiner ©efache. Sas führt vielfach in ber Tlufen» 
ard;iteftur ;ur Verfleibung feines ganzen Syftems. Sas Stahlffelett, bas nach 
amertfanifchem Vorbilb bas tragenbe ©erüft moberner Xiefenbauten bilbet, 
wirb eigentlich ”ur bei ^abrifbauten als ^achwerf auhen gezeigt, in ber Xegel 
verfchwinbet es hinter ber Verfleibung eines mauerbilbenben materials. Ähnlich 
bas Äifenbeton gerippe, wenn auch bie ^älle häuftger ftnb, wo es auch im 
Äußeren ju archtteftontfcher ©lieberung bient, wie bei ber ©arntfonfirche in 
Ulm ober ber Schule meerweinftraüe in Jamburg. Tiber aud; bies fräftigere 
Xahmenwerf bebarf ber Verfchwifterung mit einem fiächenbilbenben 5üU» 
material.

Sowohl für Verfleibung wie für Füllung h<tt ftd; bie Xeramif befonbers 
bewährt, nicht nur in ber einfachen 5orm bes Baiffteins, fonbern auch tn ber 

9*
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verfeinerten ^orm ber keramtfchen Platte: bie auferorbentliche £ntwiälungf 
welche bie 25aukeramik im Silbe ber neueren Saufunft ;eigt, höngt nicht nur 
mit ber wachfenben Kolle bes SacEfteinbaus, fonbern auch mit feinen Schiebungen 
jum Äifenbeton eng sufammen. äs ift bamit ein Mittel baulicher Wirkungen 
neu belebt, beffen Macht wir aus hiftorifcher 5erne immer mehr bewunberten, 
befonbers feit bie babylonifchen unb affyrifchen Tlrbeiten ©emeingut unferer 
künftlerifchen Vorftellungen würben, bas aber praktifd) nur in ber dnnenarchb 
tektur eine Kolle fpielte unb für bie Tluf enarchiteEtur fo gut wie verf^wunben 
war. Y7acb 1900 beginnt wetterfeste KeramiE ber verfchiebenften Tlrt lebenbig 
;u werben: fliefenbe ©lafuren in Tönungen, bie swifchen hellem ©rau unb 
tiefem Schwär; fpielen, treten auf; in Hamburg verkleiben ^rejtag & Ältngius 
fd>on 1905 gan;e ©efchäftshäufer mit grünem unb tiefrotem Stein;eug, aber 
Eünftlerifch am hoffnungsrei^ften ift bies Material wohl, wenn ber plafiifche 
©runb nicht gan; farbig überbecft wirb, fonbern ber natürliche Farbton bes 
fcharf gefütterten Scherbens eine wefentliche Kolle weiterfpielt unb bie burch3 
ftchtigen farbigen Ämails in einem streiten Sranb als 0charffeuer*©lafuren 
auf ein;elne «teile biefes Untergrunbes aufgefchmolsen werben. 5>ie Monumen» 
talität ber alten orientalifchen SauEeramiE beruht barauf, baft bie Möglichkeit 
ber Wieberholung ber gleichen 5orm verbunben wirb mit ber Möglichkeit ber 
beliebigen Variation ber $arbe. £>as läfft ftch bei biefer «Technik befonbers 
wirkungsvoll unb neuartig entwickeln. Tlus ber technifchen Unbeweglichfeit 
ber 5orm unb ber technifchen Beweglichkeit ber £arbe fann in ber Sauferamif 
ein eigentümlicher Stil für bie weitgefpannten Tlufgaben unferer Seit entftehen, 
ber ftch in etn;elnen Werten bereits anfünbigt.

Tiber bas ftnb Ärwägungen, bie über bie fragen ber Ärgän;ung bes Skelett» 
baus, von benen wir ausgtngen, herausgreifen. Wenn wir ;u ihnen ;urücE» 
kehren, können wir fefiftellen, baf ftch neben ber Kolle, welche bie in Platten 
gefügte fläche ;u fpielen beginnt, eine ;wette gan; anbersarttge Kichtung ent3 
wickelt, bie für bie Wirkungen bes Skelettbaus von großer Sebeutung wirb: 
man firebt nach fiächebilbenben Materialien, bie ihre Funktion mögliche fugen» 
los ausüben; bas führt neben bem füllenben ^leffch 3« einer Äntwicflung ber 
beckenben „Haut".

5)ie Deuben; sur^ugenlofigkeit ;etgt ftch suerft im 3nnenraum. Währenb 
Van be Velbe bas furnieren bes Hol;es noch verachtet, fe$t es ftch nicht nur 
Hanb in Haub mit ber wachfenben Sreube an eblen Höl;ern ftegreich burch, 
fonbern führt ;ur felbftänbigen Sperrhol;platte, bie jeber Biegung unb 
Schwingung ber fläche auch ohne b$l?erne Unterlage ;u folgen erlaubt. Sie 
gibt für ITh^ter» unb Konsertfäle akuftifch unb formal wertvolle neue Möglich» 
ketten, bie unter anberen von «Theobor 5ifcher in feinem Heilbronner £he«*ter 
unb von William Müller in Keinharbts „Kammerfpielen" früh ausgenu^t ftnb. 
Vor allem aber ift bie Vorliebe für eine fugenlofe Haut wohl aus ber wachfenben 
Bebeutung su erklären, bie ber Schiffsbau gewinnt. Sperrhol; unb Schleiflack 
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geben bie natürliche verfeinerte Fortfe^ung bes tnetallbled>befd>lagenen in 
weichen Krümmungen fpielenben Schiffskörpers.

Tluch für bie Tluffenarchitektur ftellt bie 3nbuftrie balb fugenlofe Flächen* 
materialten ;ur Verfügung unb es liegt wefentlich an ihrer Verwenbung, wenn 
gewiffe Bauten von ©ebr. Äuckffarbt unb von i^rich Wenbelsfohn einen Th<t’ 

rakter tragen, ber an Schiffsbau erinnert. Äs ift eine frembartig anmutenbe 
Wenbung, bie ffch hier vollzieht: bem Schichten unb bamit in Sufammenhang 
ftehenben Tragen wirb ein ffächenhaftes Sufammenfügen gegenübergeffellt, bas 
an Stelle bes fragens bas Verfpannen fe^t.

Diefe Verlockungen bes Skelettbaus treten aber wohl om ftärkften in ber 
Kolle hervor, bie bas ©las in ber Baukunft ;u fpielen beginnt.

Äs ift irreführenb, wenn man bas ©las mit befonberer Vorliebe ein neues 
„Baumaterial" genannt hat, es ift unb bleibt bas alte Füllungsmaterial, bas es 
von je gewefen ift, nur baff bie neuen Baumaterialien Äifen unb Äifenbeton ihm 
vielartigere unb weitläuftigere Flächen ;u füllen geben, als bas früher ber Fall 
gewefen ift. Äs war fehr be;eichnenb, baff man bas vielbeachtete „©lashaus", 
bas Bruno Taut in ber Kölner Werkbunbausftellung jeigte, noch lange 
aus bem Trümmerfelb ber Tlusffellung als einiges unverfehrtes ©ebäube ragen 
fah/ obgleich keine Spur von ©las mehr an ihm geblieben war: es war ein 
Äifenbetonhaus, in beffen Skelett ©las als Füllmaterial gefügt war. 3niWahr* 
heit liegt alfo bas Äigentümliche barin, bah bie neuen Konftruktionsmethoben 
bie ©eftaltung neuer Durcffbrejungen ber Bauffäcffen geftatten, unb baff biefe 
Durchbrechungen mit ©las ausgefüllt werben. Tiber biefer konftruktive Urfprung 
hat ;u künftlerifchen Folgen geführt, bei benen bie ©lasffäche bas primäre ber 
architektonifchen Tlbffdjt geworben ift. 3n ber Tat fpielt bas ©las eine gan; 
anbere Kolle, wenn es burch bie ununterbrochene Kuppelung von Fenftern als 
waagrechter ober fenkrechter Streifen auftritt, wie wenn es nur bas in ffch ab* 
gefchloffene £od> eines Fenfters ausfüllt: ber farbige Ton unb ber wechfelnb 
fchimmernbe ©lan; ber verglaften Flüche wirb in weit ftärkerem Waffe ein 
Älement architektonifcher ©lieberung. Solche ©lasffäche erhält eine Tlrt ©leid?* 
berechtigung mit ber Wauerffäcffe unb aus bem Wiberfpiel ber Fläche« gegenfä^e 
können neue Wirkungen entwickelt werben. Das ift in ben baulichen Tlrbeiten 
biefer Seit vielfältig ausgenu^t, benn es gab ;ahlreid>e ©efchäfts*, Ovbuftrie* unb 
Verwaltungsbauten, wo vor allem bie banbartige Fenftergalerie aus praktifchen 
©rünben hochwillkommen war unb nun bie künftlerifchen Folgen baraus ge* 
;ogen würben.

Tiber es ift nicht nur bas ©las als Vermittler bes natürlichen dichtes, was in 
Betracht kommt. Das künftige h<tt für bie Tluffenarchitektur eine folche 
Bebeutung bekommen, baff man es faft als neues Bauelement be;eidmen könnte. 
Äs bebient ffch bes ©lafes ;ur Formung feiner Wirkungen. Bauten entftehen, 
bie erft am Tlbenb ihren eigentlichen Kei; entfalten, unb beren burdjffchtige 
©effmfe, ftrahUvbe portale unb leucfftenbe Äaternenffreifen nicht bekorativ 
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hinsugefügte SchmutfßücEe, fonbern Teile bes architcEtonifchen ©erüftes btlben. 
Ulan Eann für manche Stätten ber Unterhaltung, bes Vergnügens unb ber Xe» 
präfentation eine ÄntwicElung vorausfehen, bie biefe möglichEeiten in immer 
verfeinerterer Weife ausfchöpft.

Wenn wir aber von ber ^ebeutung fprechen, bie bem £ici>te bei ben architeE» 
tonifchen Xegungen biefer Seitepoche suEommt, bürfen wir nicht allein an folche 
hanbgreiflichen ^eifpiele benEen. Wir berühren bamit ;ugleich weit sartere unb 
weniger beutlich umriffene fragen, bie für bas Wefen ber Seit von großer 
WichtigEeit werben. Senn man muß ftch Elarmacßen, baß ber Schaffenbe erft 
je^t frei unb faft unbefchränEt über bie Rührung bes ÄicE>tes als Eünftlerifches 
Hilfsmittel verfügt.

Soweit bas Eün ft liehe Ließt babei in 33etra«ht Eommt, treten bie folgen 
biefer möglichEeit im Xnnenraum natürlich noch weit ftärEer hervor als in ben 
Sonberfällen ber XußenarchiteEtur. Hier Eann man bie Lichtquelle beliebig 
^erteilen ober Eonsentrieren, beliebig seigen ober verhüllen, beliebig fchweben 
ober an ber fläche Eieben taffen, unb es gibt dnnenräume, bie gans von ber 
phantaffevollen Xusbeute folger möglichEeiten leben, wie etwa poelsigs 
„©roßes Schaufpielhaus" in Berlin. Hoch bebeutungsvoller feboeß iß bie <£x- 
weiterung ber möglicßEetten in ber Rührung bes natürlichen Lichtes, benn 
hier wirken ftch bie Xbftchten gleichzeitig auf bas innere unb bas äußere aus. 
Ser ©erippebau geftattet es, bei großen Hallen aus Äifen ober aus Äifenbeton 
bas Tageslicht an faft beliebiger Stelle ansusapfen, unb bie TaEtiE ber ^eleucß» 
tung wirb oftmals ber maßgebenbe 5aEtor für bie Xußen» wie für bie 3nnen» 
wirEung bes 25auwerEs. Xber es bebarf vielfach gar nicht fo betonter mittel; 
„Je dessine avec la lumiere“ ift ein etwas gegiertes, aber boch bejeichnenbes 
Wort von Le Torbufter. Surch bie ©eftaltung ber Lichtquellen eines Treppen» 
haufes ober etwa eines Schul?immers Eann man ben formal einfachen Xäumen 
einen ausgefprochenen TharaEter geben. Verbinbet man bann bie ÖEonomie bes 
Lichtes zugleich mit einer stelbewußten ÖEonomte ber 5arbe, fo öffnet ftch eine 
Welt räumlicher WirEungen, in ber manche neue Äntbetfung gemacht ift unb 
noch viel mehr gemacht werben Eönnen.

Überblitit man bie WirEung, welche bie SEelettarchiteEtur auf ben baulichen 
Organismus als ©anses h^t, fo Eann man fagen, baß bie Xolle, bie fte ßcßtbar 
unb unftchtbar im baulichen Leben 311 fpielen beginnt, für bie ©roßaufgaben 
ber Seit eine völlige Wenbung mit ftch bringt.

Sie ermöglicht, vor allem in ber $orm bes Äifenbetonbaus, bie Wanb pfeiler» 
artig aufsulöfen, ohne bie ftatifchen folgen, welche bie SteinarchiteEtur bes 
mittelalters aus folger Xuflöfung ju sieben geswungen war, sum ^ormfyßem 
ausbilben 311 müßen. Sie natürliche XonftruEtion führt vielmehr im ©egenfaQ 
Sum mittelalter su ben einfaefften recßtwinEligen ^aumaßen. Sas was ScßinEel, 
wie wir gefehen haben, aus weltanfchaulid)»äftbetifcben ©rünben fo gequält 
erftrebt hüt: bie mittelalterliche Xuflöfung ber Wanb mit antiEer maßenbilbung 
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SU vereinen, ergibt ffch je^t als Ausbrucf ber natürlichen Verwenbung ber bau» 
liehen VMittel. £>as bebeutet weit mehr als bie ÄrElärung ber hiftorifch intereffaw 
ten SCatfache, baff uns heute gewiffe problematifche Stilverfuche Schinfels 
„mobern" erscheinen, es bebeutet, baff uns heute Äebenben wirElich bie Mittel 
an bie ^anb gegeben ffnb, um jene fauffiffhe Äffe swifchen Mittelalterlich<hrift- 
lichem unb AntiE^eibnifchem ohne Erampfhafte Anftrengungen bauenb su voll* 
Stehen. Wir haben bie Vorbebingungen su einer baulichen Sprache, bie fowoffl 
mittelalterliche wie antiEe ©eftaltungssiele verfolgen Eann, ohne ber hiffO’ 
rifchen AusbrucEsmittel biefer Seiten bebienen su müffen. Ser Weg ift offen 
jener Eünftleriffhen Synthefe, bie wir geiftig längft vollzogen haben. 3n ben 
beften Äeiftungen ber neuen Seit ahnen wir bereits etwas von folchem Weg.

Siefe in ber AuffenarchiteEtur befonbers fühlbare Seite iff ebenfo wichtig, 
wie bie Umwälzung, welche bie ©erippearchiteEtur in ben MöglichEeiten ber 
3nnenarchiteEtur hervorgebracht hat. Man Eann bie Bewegungen, bie feit ber 
3ahrhunbertwenbe in ber BauEunft hervortreten, nicht verftehen, wenn man 
ffch nicht Eiarmacht, baff ein Xin gen mit neuen Materialien unb ihren Möglich“ 
Eeiten beginnt unb gans neue verantwortungsreiche öffhetifche Probleme wecEt. 
5ür folches Xin gen ftnb 30 3ahre hiftorifch betrachtet nur ein AugenblicE.

So bringen bie neuen technifchen Mittel, welche bie Seit bietet, bireEt unb 
inbireEt Anregungen, an benen ein felbftänbiges neues Wollen anjuEnüpfen 
vermag. Sie ffnb eine ber ©runblagen, bie biefem Wollen »Salt unb Xich* 
tung geben.

f^fologifthe Kräfte* ©benfo einfehnetbenb wie biefe technifchen Probleme 
fpielt ein brittes unffchtbares Xeich als grunblegenbe Macht in bie Xegungen 
ber ArchiteEtur herein, bie feit 1900 um eine lebenbige Verbinbung mit ihrer Seit 
unb beren ^orberungen ringt: es ffnb fosiologiffhe Xräfte, bie ihre WirEung 
ausüben unb baburch bem unbeftimmten neuen Streben weitere ©runblagen 
geben, mit benen es rechnen muff.

Äs ift ja bas Befonbere ber ArchiteEtur ben anberen Xünften gegenüber, baff 
ffe ffch nicht wie biefe ihre Aufgaben felber ftellen Eann, fonbern baff ffe ihre 
Energien nur su entlaben vermag in ben Aufgaben, bie ihr „bie Seit" jeweilig 
suweift. Wenn es ihr nicht gelingt, ffch in biefen aussubrücfen, muff ffe ftumm 
bleiben. 3n biefem Sinne ift ffe in gans anberer Weife seitgebunben, wie irgenb» 
eine anbere Xunff.

Äs liegt aber im Wefen unferer Seit, baff ffe bem ArchiteEten vorsugsweife 
Aufgaben suweift, bie weniger sum Bereich beffen gehören, was wir „Spidern 
Eultur" nennen, fonbern sum Bereich beffen, was wir „MaffenEuItur" nennen 
Eönnen. Wir müffen uns an biefen Begriff erft gewöhnen, benn wir pflegen 
einffweilen noch in feinem ©egenfa^, ber Spi^enEultur, bas Siel Eünftlerifchen 
Strebens su fehen; wir müffen erEennen, baff Xultur eine Pflanse ift, von ber 
man nicht fagen Eann, ob bie Blüten, bie ffe oben treibt, ober bie Wurseln unb 
weitfehattenben Äffe, bie ffe unten entwicEelt, bie ^auptfache ffnb. Beibe gehören 
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aufammen, aber jebes bebarf einer befonberen Pflege, unb nießt nur bas: au 
gewißen Seiten bebarf bas eine unb au gewißen Seiten bas anbere ber Pflege. 
Uns ift gegeben, in einem Tlbfeßnitt bes Seitenlaufs au leben, wo bie pflege ber 
Slüten aurücEtritt unb bie Pflege bes neue Seßößlinge vorbereitenben Wurael» 
werEs im Vorbergrunbe fteßt. £as bebeutet: bie Tlnfprüeße ber JUaffen» 
bewältigung flnb infolge ber Häufung ber iUenfeßen bas eßaraEteriftifcße Seicßen 
ber Seit.

JUeßr unb meßr wirb aum ©rabmefler für bas bauließe Tun nießt bie Villa, 
fonbern bie XleinßausEolonie, — nießt bas tUufeum, fonbern bie Xiefenßalle, — 
nießt bas Scßloß, fonbern bie VolEsffl>ule, — nießt bie Xireße, fonbern bie 
5abriE als 3nftrument ber JUaffenfabriFation, — nießt bas £>enFmal, fonbern 
bas Stabion, alles Tlufgaben, bie mit bem Sebürfms großer Waffen rechnen. 
Ob wir wollen ober nießt, immer beutließer rießtet fleß bas, was an Xultur 
entfaltet wirb, auf WaffenEultur. £ie große Tlufgabe ber Seit ift eben bie Äin» 
orbnung ber Waffen eines neu emporgewaeßfenen Stanbes in ben Fompliaierten 
Wecßanismus unferer ©efellfcßaft. 3n ber meßr ober minber gelungenen Tlrt 
biefes Äinbaus liegt bie Wertfrage für bas, was Eulturell geleitet wirb. £)iefe 
Tlufgabe läßt fleß oßne 6ilfe ber bauließen Xunft nießt löfen. Sauließe Formung 
muß bie 3nftrumente für biefe Heufeßießtung feßaffen, fonft Bann fle nießt 
lebenbig ßervortreten.

Siefe (Eatfaeße treibt bas bauließe Scßaffen baau, fleß ber neuen teeßnifeßen 
Wittel eifrig au bemäeßtigen, bie ja allem, was in ber TlreßiteFtur bie Xaum» 
bewältigung unb bie Waflenbewältigung au fteigern erlaubt, lebßaft entgegen» 
Eommt. So gefeßießt es, baß man oftmals ,$rücßte a« pflüeEen verfließt, eße fle 
noeß wirEließ in Fünftlerifeßem Sinne reif flnb; aber wie gefäßrlicß bas aueß fein 
mag, wett wießtiger ift woßl ber lebenbige Tlntrieb, ber babureß in bie Siel» 
fe^ungen ber Seit Eommt.

Äs ift nießt lebigließ ein praßten mit ben neuen WöglicßFetten ber ^ZecßniE, 
wenn fowoßl Äifenbeton, wie ^ola, wie Äifen bie ©renaen ber freien Kaum« 
bewältigung immer weiter ßerausfeßieben. Sei bem I. internationalen Äifen» 
beton»Xongreß in Äüttieß 1930 aeigte ein beutflßer Ingenieur (^ifeßinger) ein 
ProjeEt, bas einen Xaum von Ifo Weter mit einer bünnflßaligen Äifenbeton» 
Euppel überfpannte. ^reitragenbe ßölaerne Äeßrgerüfte für Äifenbetonbrüefen 
von 150—170 Weter Spannweite weifen auf bie WögließEeiten, bie noeß im 
^oflbau flßlummern. £>ie in ftäßlernem (EragwerE Eonftruierte ^alle 7 ber 
Äeipaiger Weffe, bie in flaeßer SecEung eine freie Spannung von 100 Weter 
aeigt, ifl 1930 bie größte berartige ^alle ber Welt, aber Äntwürfe berfelben 
XonftruEtion von 160 Weter Weite flnb gleießaeitig feine Utopien meßr.

Was bas bebeutet, vergegenwärtigt man fleß am beflen, wenn man auf bas 
(Eoloffeum in Xom blickt, beffen Xaum bie ©roße von etwa 133 a« etwa 
160 Weter befl^t. Was man in jener Seit als gewaltigfte räumltcße Xeiftung 
nur offen bilben Eonnte, Eönnen wir ßeute überbetfen.
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Wir vermögen in ftänbiger Steigerung nicht nur rieftge Öen menfchen bienenbe 
Organifationen technifch su bewältigen, fonbern auch rieftge menfchenmaßen 
SU unmittelbarer räumlicher (Gemeinfchaft sufammensufaffen. ©as ift für 
bas fosiologifche Bilb ber Seit ein wichtiges Ärgebnis.

Bfttjrtifflie Strömungen. Tlus biefen organifatorifchen, technifchen unb fosio* 
logifchen Äinflüßen, bie ftch im Verlauf bes erften Dahrsehnts bes neuen 
□ahrßunberts immer beutlicher hervorheben, entwickelt ftch nun fchließlich bie 
äfthetifche Tltmofpßäre ber Seit, nicht als etwas Bewußtes, fonbern als eine 
Tlnfchauungsweife, bie unbewußt bie Welt bes Schaffens su burchbringen beginnt. 
Sempers genetifche TiftßetiF, bie alle ^Kunft in erfter Äinie abgeleitet wiffen will 
aus ber Äigenart bes materials, ber cüechniF feiner Bearbeitung unb bem Sweet 
feines (Gebrauches, ift nicht etwa verblaut, fonbern fpielt überall ba herein, wo man 
verfucht, einen neuen feflen (Grunb su flnben. Tiber fte ifl nicht bas le^te, fonbern 
nur bas erfte Wort. Tluf ber einen Seite Fnüpft eine rationaliflifche Dichtung an 
fte an, entwickelt ihre lEenbensen ins Äptrem unb fommt fo fchließlich ?um (Grunb* 
fa^: Schönheit ift SweckmäßigFeit. Äs ift einftweilen mehr bie (bppofttion gegen 

ben waßllofen Kultus ßißorifcher Stimmungen, aus benen man lange glaubte, 
„Schönheit" gleichfam ftehlen su fönnen, was biefen affetifchen Xuf hervor* 
bringt. 3m praftifchen Äeben wirb auf ber anberen Seite von ben Beften ber 
Seit nicht vergeßen, baß ber Wert einer architeftonifchen Schöpfung außer ihrer 
SwecF mäßig Feit auf Verhältniffen, Proportionen, (Gleichgewicht ber maßen unb 
Harmonie ber ^arbenftimmung beruht, Fürs, baß es eine „Äinheit in ber 
mannigfaltigFeit" gibt, bie vom genetifchen Prinsip noch nicht berührt wirb: 
bas Spiel von TSontraft unb Übereinftimmung, von Äurhytßmie unb (Gleich* 
gewicht, bas in Wahrheit cEräger ber äftßetif^en Werte ift unb bas feine Wursel 
in feelifchen Kräften ßnbet.

Tiber auch bamit ift noch nicht alles gefagt. Vor allem bas Verhältnis von 
TlrchiteFt unb Ingenieur, bas immer mehr in ben mittelpunFt aller äßhetifchen 
Probleme rückt, führt über folche ^ormäfthetiF hinaus su einer Tluffaßung, bie 
man „(Drganifche TlßhetiF" nennen Fann. Äs ift bie Tluffaßung, baß bie (Ge* 
ftaltung erft vollwertig ift, wenn es gelingt, bem menfchlichen (Gebilbe ben Schein 
ber Spannung inneren hebens 311 geben, ©er (Genuß an biefem Äeben, bas ber 
Betrachter im Stofflichen su entbecken glaubt, bas ber Schaffenbe aber in Wahr* 
heit mit ben mitteln von Äinie, Verhältnis unb Äicht erseugt, ift bie öluelle 
leisten Fünftlerifchen (Genußes. 3n ber ^ähigFeit, biefen Äinbruck inneren hebens 
Su erwecken, liegt bie TSunft ber Befeelung unb burd; fle erft wirb bie materielle 
5orm sur ^ülle eines feelifchen (Gehalts, ©as ift eine Tluffaßung, bie bei Berber 
ihren Tlusgang nimmt, mit ber bie XomantiFer gefpielt haben, unb bie feist jen* 
feits aller ÄomantiF allmählich neues Äeben su gewinnen beginnt. Wir begegnen 
ihr in verflhiebenem (Gewanbe bei ben führenben Tfomftpßilofopßen biefer Seit1).

ß Pgl. ’S. Wölfflin, „PrdeBomena ju einer pfychologte ber tlrchiteftur". (Lipps, 
„Pfychologie bes Schönen unbber jRunft". XVilh. XVorringer, „tlbflcßftion unbEinfühlung".
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Wenn wir von einem „jenfeits aller XomantiF" fprechen, fo meinen wir bamit 
bie hifWrifche Bewegung bes 19.Hahrhunberts, bie mit bem Worte „XomantiF" 
bezeichnet wirb. Sas muß feügeftellt werben, benn es gibt wohl feine begriffe, 
bie fo verfchieben gebraucht werben, wie bie beiben begriffe, bie bas Funft» 
gefchichtliche bilb bes Iö.3ahthunberts beherrfd;en: Xiafftzismus unb XomantiF. 
©uftav Pauli nennt fte in feiner „Xunftgefd>id;te bes I?. 3<t^ri>unberts" fehr 
treffenb: „Hamen, welche nichts anberes als bie jeitlid? bebingte UfobiftFation 
überzeitlicher beftrebungen bebeuten." Sas Überzeitliche folger entgegen» 
gefegten beftrebungen l>&ngt im tiefften ©runbe mit bem Dualismus bes 
aus Xörper unb ©eift zufammen gebauten menfchlichen Wefens zufammen. Sie 
finnlich’Förperliche Seite biefes Wefens ift basjenige, was in ber Xunft ftrebt 
nach 5orm, bie gefühlsverbunbene geiftige Seite biefes Wefens ift bas, was in 
ber Xunft ftrebt nach Xusbrucf. Ebenfo wie beim tüenfchen ftnb auch in ber 
Xunft biefe beiben Xräfte unlöslich miteinanber verbunben, aber biefe Verbin» 
bung fteht nid;t immer unter ©leichgewicht, balb liegt bie Vorherrfchaft bei ber 
einen, balb bei ber anberen biefer Xröfte. Sas Fann ftch fteigern bis zum äu^erften 
polaren Wiberftreit, aber auch wo bas nicht ber «Sali ift, fpielt ber ©egenfatz 
mehr ober minber beutlich feine latente Xolle: wir fehen ein primat ber Sorm, 
ober aber ein primat bes Xusbrucfs. 3m erften «Sülle fprechen wir von „Flafftfd?", 
im zweiten von „romantifch", unb ba ftch w bas Wort „romantifch" für viele 
Qtyren ein Fritifcher Unterton eingefchlichen hüt, ber bie Vorftellung von ©efühls» 
überfchwang unb Unfad;lid;Fett anFlingen läßt, fo ünben wir ber XrchiteFtur 
gegenüber heute oftmals bas Wort „gotifch" an feine Stelle gefetzt.

Ser ©egenfatz, von bem wir fprechen, tritt in ber tUalerei viel beutlid>er unb 
fchärfer hervor, als in ber XrdnteFtur, aber auch hier Fönnen wir bas Primat 
ber «Sorm unb bas Primat bes Xusbrucfs bei vergleichenbem betrachten wohl 
unterfcheiben. ©ft brücft ber ©egenfatz ganzen tEpochen einfeitig feinen Stempel 
auf, — oft ftnb es nur bie einzelnen Xünftlererfdjeinungen, bie ftch w biefem Sinne 
voneinanber abheben, unb beibe Strömungen gehen lebenbtg nebenetnanber 
bahrt- £>us ftnb bie reichen Seiten Fünftlerifchen Werbens, bie Seiten bes Xingens.

c) bauliche tErgebniffe

3n biefem überzeitlichem Sinne aufgefaft, Fönnen wir auch w ber tEpoche 
nach I9OO von einer „romantifchen" unb einer „Flafftfchen" Strömung fprechen. 
tEs ift für bie tErfcheinungen biefer Seit charaFteriftifch, ba$ fte ftch nicht zentral 
um einen lüittelpunFt, fonbern in ber reicheren «Sorin ber tEllipfe um zwei 
JUittelpunFte bewegen, bie „primat bes XusbrucFs" unb „Primat ber <Sorm" 
bebeuten.

Wenn wir nach entfcheibenben PerfönlichFeiten fuchen, bie für bie erfte Werbe» 
Zeit ber neuen Bewegung biefen ©egenfatz verFörpern, fo ift es nit^t fchwer, fte 
ZU ftnben, wir brauchen nur cEheobor «Sifcher neben Peter behrens zu ftellen.
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Um fte nebeneinanber z« charafterifteren, mag man ftch folgenbe sDaten ver= 
gegenwärtigen: I906 baute ^ifcher bie pfullinger fallen, Behrens bas Brenta» 
torium in 6<*gen, J9II 5ifd>er bie ©arntfonftrche in Ulm, Behrens bie Bauten 
ber TIÄ©., I9I2 ^ifcher bas Volfshaus (Stegle»6aus) in Stuttgart, Behrens 
bie Botfchaft in Petersburg. Trotz aller Freiheit bes ©eftaltens fühlen wir bei 
beiben ben Sufammenhang mit l>iftorifcf>en Tlhnen, bie einen ftehen auf ber 
romantifchen, bie anberen auf ber flafftfchen Seite. Wir fehen zwei Ströme 
nebeneinanber laufen, einen — um mit Worringer zu (preßen, — aus ben 
warmen Bereichen ber „Ätnfühlung", einen aus ben füllen Bereichen ber 
„Tlbftraftion". Beibe ftnb notig, um ben Tlufgaben geredet zu werben, bie bie 
Seit ftellt.

Äs ift leicht zu erfennen, wie 5if»hers Äinflu# zu Ärfcheinungen wie paul 
Bonatz, Behrens’ Äinflu# z« Ärfcheinungen wie Walter ©ropius fuljrt, unb 
wenn wir uns vergegenwärtigen, ba# Bonatz I9H an feinem fteingefügten 
Stuttgarter Bahnhof, ©ropius an bem ©lasbau bes «Jabrifgebäubes ber Kölner 
Werfbunb’Tlusftellung arbeitete, fehen wir auch bei biefer ©egenüberftellung in 
ber jüngeren Schicht ben gleichen ©egenfatz. £>er Sufammenhang mit hiftotifd;en 
Tlhnen ift bei beiben ferner gerückt, beibe fielen mitten in ihrer Seit, aber fte 
leben in einer vergebenen Äuft, ber eine in ber Tltmofphäre ber gebunbenen 
beutfcben Stabt, ber anbere in ber Tltmofphäre ber ungebunbenen Weltftabt.

Äs ift nun nicht unfere Tlb#cht, bie künftler, bie ;wtfd;en 1900 unb 19 H 
charafteriftifch hervortreten, in zwei Schulen zu orbnen, fo einfach ift bas 
gärenbe Äeben biefer Seit nicht; wir wollen nur zwei beutltch erfennbare Pole 
bezeichnen, aus benen bie Kräfte firömten. tUanche Hlänner gehören, auch wenn 
bei ihnen von „Schule" nicht bie Kebe fein fann, beutlid; jur einen ober zur 
anberen Seite, aber es gibt auch folche, in beren Werf ftd> bie Strömungen 
mifchen, nicht weil fte hin unb her fchwanften, fonbern weil bie Tlufgaben, vor 
benen fte ftanben, balb mehr tm Bereich bes ^etmifch’©ebunbenen, balb mehr 
im Bereich bes Äosgelöfi’©ro#ftäbtifchen lagen.

Äs ift bei ber hiftorifchen Betrachtung biefer Seit oftmals gefchrieben worben, 
ba# ber fchöpfertfche Tluftrieb ber jungen Bewegung vor bem Kriege bereits 
Zu erfchlaffen begann. £>as mag ftch baraus erflären, bah man bas TSunftgewerbe 
zum lUa#ftab nahm unb noch unter bem Äinfiu# feines Tlnfpruches auf völlige 
Umwälzung aller ftiliftifchen Vorftellungen ftanb. Tiefer nervöfe Ährgeiz ift 
in ber Tat mehr unb mehr gefchwunben. Tin bie Stelle bes aufgeregten „inbi^ 
vibuellen" Wöbels ift bas fchlichte UJöbel getreten, bas feinen inbivibuellen 
SwecE iwav fehr präzife erfüllen mu#, aber nicht auf eine äußerlich betonte, 
fonbern auf eine möglich# ruhige Weife. Tin bie Stelle bes Kultus ber originellen 
5orm ift ber Kultus bes eblen Ulaterials getreten. Till bas h^t ?ur 5olge, ba# 
3nnenräume, wie fte etwa Bruno paul ober Tlbalbert Hiemeyer, ja felbft 
5ranz Stucf fchaffen, beffen geniale Xaumfunft einen bebeutenben Äinflu# 
ausgeübt h<tt, feinen fchroffen ©egenfats mehr bilben zu Äinbrücfen, wie fte 
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bie 3nnenFultur vom Anfang bes 19. 3ahrhunberts in ihren ebelften T3eifpielen 
ave ähnli^em Streben ht^vorgebracht ^at. Tluch bas einfache Äinaelhaus 
nähert ftch aus ähnlichen ©tünben manchmal wieber bem (Eh<waFter von 1813, 
was von tHännern wie Schul^e-YTaumburg bewußt unb erfolgreich gepflegt 
wirb, bei anberen gana unbewußt entfielt. Tiber bas ift ein Sonbergebiet unb 
es befagt nicht, bah &ie architeFtonifche Bewegung in ihrem eigentlichen Kern auf 
ihr felbßänbtges Äeben veraichtet. Um bas au ernennen, brauchen wir uns nur 
flüchtig au vergegenwärtigen, was feit ben erften Anfängen ber 3ahrh»«bert- 
wenbe, bie wir Für; au charaFterißeren verfugten, von einigen ber befonbers 
beutlich h^ortretenben perfönlichFeiten im Seitraum bis I9H gefchaffen ift.

Von cEheobor ^ifcßer Fommt ;u ben bereits genannten bauten noch bas 
graaiöfe Kunfthaus in Stuttgart unb bas meifterlich in bie anfpruchsvolle Um
gebung eingefügte poliaeigebäube in München fyin$u, wäbrenb peter lehrens 
vor allem in 3nbußrieanlagen unb Verwaltungsgebäuben (^aus HTannesmann 
in J)üßelborf unb bauten ber <5öchfter ^arbwerFe) eine außerorbentliche «Tätig- 
Feit entfaltete.

Tlus bem Kreis jener erften neuerer tritt Hiartin Wülfer mit feinem £)ort- 
munber Theater hervor, XicharbXiemerfchmib fchafft mit bem ^abriFbau 
ber „SDresbener WerFftätten" bas KernftücF ber ©artenftabt Hellerau (1909); 
^runo Paul wirb an ber Xofe-Äivingftone-Stiftung in ^ranFfurt a. UL 
unb ben thufeumsbauten in fahlem (1913) ;um TSaumeifter; TluguftlEnbell, 

ber I90I in Berlin fein Woljogen-^heater einrichtet, wirb bort ein vielbefchäftig- 
ter VillenarchiteFt unb baut 1913 bie cErabrennbah« lUarienborf; 3ofef 
UL Olbrich entwickelt ß<h von feinen fpielerifchen Villen aum iErnft bes ^o«h- 
aeitsturmes in ^armßabt unb aum großen Wurf bes Waren haufes cEies in 
£>üßelborf (1908). nach feinem cEobe beginnt Tllbinmüller von “Öarmftabt 
aus eine lebhafte lEätigEeit.

3n Bresben entfteht I908 bas Krematorium (5ri$ Schumacher) als neu
artige Äöfung biefer halb technifchen, halb monumentalen Tlufgabe. Wilhelm 
Kreis, ber für bas TlrchiteFturbenFmal (TSismarStürme, Surfchenfchafts- 
benFmal in i^ifenach) eine einbrucEsvolIe, fchlichte Sprache wiebergewonnen 
hat, baut bort im gleichen £Jahre bie neue Tlugußusbrücfe unb entfaltet bann 
von ^üßelborf aus eine überaus reiche 23autätigFeit, aus ber bas Ucufeum in 
^alle (1913) tmb bas Warenhaus cEieta in Köln (1913) als eble Äeiftungen 
hervorragen. Von Bresben aus gewinnt Julius ©raebner burch bie cEbfißf0' 
Firche in Strehltt» Einfluß auf ben proteftantifchen Kirchenbau, währenb 
Ulap ^ans Küh^e mit William Äoffow aufammen bie Xiefenaufgabe bes 
Äeipsiger Bahnhofs burchführt. ^ans Ärlwein vollenbet I9I0 in Bresben 
bie große moberne Tlnlage feines Schlachthofes unb baut ben mächtigen s£ifen= 
betongafometer in Xeicf. 5u gleicher Seit beginnt Heinrich cEeffenow feine 
feinsinnige cEätigFeit in Hellerau, bie in bem harmonifch abgeftimmten ^eftfaal- 
bau gipfelt.
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Um 1910 tritt in Schießen bie kraftvoll»eigenartige ©eßalt von »5 ans 
Poeljig in ber großen Einlage ber dhemifchen fabrik Äubau hervor, ber manche 
anbere charaktervolle fabriken (j. S. Tlnnegrube bei pfchow 19^) folgen. I9II 
entfielt fein mächtiger Wafferturm in pofen, 1913 bie Einlage ber 3ahrhnnbert» 
ausßellung in Breslau, auf ber Map Serg mit feiner „3abrbunberthalle" 

eine ber markanteßen unb kübnßen Schöpfungen hinßellt.
Von Stuttgart aus baut paulSona^ fein abgewogene Tlnlagen, wie ben 

^enkellbau in Wiesbaben (1907), bie Univerßtätsbibliothek in Obingen (I9I0) 
unb bie Stabt^alle in Hannover (I9II—H). Tlu® feinem Kreife geht Martin 
Älfäffer hervor, ber (1911—13) in ber Stuttgarter Markthalle einen bemerkens» 
werten Sau fchafft unb im übrigen, ebenfo wie fein gleichaltriger ©enoße 
6ans ^erkommer vor allem in felbftänbig empfunbenen Kirchenbauten 
hervortritt.

3m Kßeinlanb fteht man neben Mehren® unb Kreis bereit® Tllfreb f ifeher 
unb Äbmunb Körner ßch regen, um bem 3nbußriebau ftatt be® wilben 
J)ur^einanber® klare ©eßaltungen abjugewinnen. fri^ Seifer, fahren» 
kamp unb Karl Wacb haben ihre erften Erfolge. 3n Mannheim ßnbet 
Sruno Schmiß in ben Sauten ber großen Einlage be® friebrichpla^es eine 
Tlufgabe, bei ber feine ©eßaltungskraft ba® ungejügelte Wefen feine® Pathos 
übertönt, unb auch Hermann Silling fchafft hier in ber Kunßhalle eine® 
feiner abgeklärteßen Werke. Mit bem vielfeitigen unb feinßnnigen Map Ääuger 
jufammen vertritt er ba® neue Wollen im Kreife ber Karlsruher.

3n München tritt neben ben fchon früher genannten I908 ©erman Seßel» 
meyer burch feinen Univerfitätsbau als überragenbe Kraft hervor. i£r weiß 
monumentalen Tlufgaben, wie etwa bem ©ermanifchen Mufeum in Hürnberg, 
ein eigenes ©eßeßt ju geben, währenb Kicharb Schachner auf bem einfachen 
©ebiet bes Hu^baus (Krankenhaus MünchewSchwabing I9O£—12 unb 
©roßmarkthalle 1912) mit felbftänbigem ©elfte tätig iß. 3hm verwanbt iß 
Karl Sertfch, beffen Tlusßellungshallen auf ber 3farhöhe 1908 entßehen. 
JKinjelne Münchener, beren ^aupttätigkeit ganj in ber Periobe bes ÖMektijismus 
wurjelt, überrafchen burch Tlrbeiten im Sinn einer neuen Seit, wie Map 
Äittmann burch ben mußerhaften Sau ber Münchener Tlnatomie unb 
f riebrich thierfch burch ben kühnen Kaum ber frankfurter feßhalle.

3n Wien führt Äeopolb Sauer unb vor allem 3ofef Hoffmann bas 
j£rbe ©tto Wagners in fein empfunbenen Villenbauten weiter. Heben ihnen 
gewinnt Tlbolf Äoos burch wenige aber überaus kultivierte fchmucflofe Sauten 
einen ßarken Einfluß, ber burch feine erjiehertfdxn Schriften verßärkt wirb.

3n Jamburg vollzieht ßch feit I9I0 ein entfeheibenber Umfchwung. SOie Stabt 

beßnnt ßch auf bie alte Sacfßeinkultur bes beutfcben Horbens, bie Schinkel 
tro$ ber Keife feiner Serliner Sacfßeinbauten unb fpäter dhateauneuf auf 
Hamburger Soben tro^ ber Energie feines künßlerißben Sekenntnißes vergebens 
neu ju beleben verfucht h<ttte. 3n jahlreichen Staatsbauten (Tropeninßitut, 
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^unftgewerbef^ule, Hohanneum, Äotfenhaus ufw.) von ^ri^Schu machet, 
bie jwifchen I9I0 unb I9IX entftehen, erweift ftch bie Tlusbrucfsfähigfeit bes 
Satffteinmaterials and) für heutige Sauauf'gaben. Sie Hamburger privat* 
architeften, an ber Spi^e 5ri^ ^öger, ftnb in ber gleichen Kichtung tätig. 
Seim Sau ber Möncfebergftrafte fthafft ^öger fein Kappolthaus unb bas groft* 
jügige Klöpper haus, augleich tritt (Earl Senfei aum erftenmal in Jamburg 
hervor. Tlnbere Krchiteften wie ©. ^enry ©teil, ^ermann Siftel, Erich 
Elingius, Somhoff unb paul Schöft bringen bas Sadfteinmaterial in 
ihten Villen bauten aum Sieg. Seit langer Seit entwicEelt ftch aum erftenmal in 
Horbbeutfd^lanb eine eigene bobenftänbige Tlusbrudfsweife, bie ber ganzen Stabt 
iht ©epräge au geben beginnt.

3n Serlin ift es am fchwerften, einen einheitlichen Weg burd>;ufe^en. ^ier 
wirft ^ermann Muthefius unermüblich burct> Wort unb Seifpiel. Er bringt 
bie Kultur bes englifchen Äanbhaufes in bie beutfche Sewegung, ohne etwa 
in feinen Sauten englifch au fein. Sas ergibt aufammen mit bem ©eift von 
18X3 gefunbe Mifchung, beren tZinflufi mehr unb mehr von bem ©efpenft ber 
„Villa" befreit. Sas Mietshaus ringt ftd> nur langfam aus feinen Ueffeln los. 
paul Hiebes (Seamten*Wohnhausgruppe, 1908—12) unb Tllbert ©e^ner 
machen auf biefem ©ebiet in Serlin bie erften fünftlerifchen Vorftöfte.

3m Wohnungswefen biefer Vorfriegsaeit ift wohl am bebeutfamften, wie 
ftch bie ©artenftabtbewegung allmählich burchaufe^en beginnt. Tluch fte fteht 
unter englifchem Einfluft; Ebeneaer ^owarbs aufrüttelnbes Such „Garden- 
Cities of to morrow“ (I898) unb bie Verwirflichung feiner ^orberungen in 
Xetchworth (begonnen 1903) wecften in Seutfdjlanb bie fchlummernben Kräfte, 
bie £h« «5«tfch mit feiner gleite Siele verfolgenben Schrift „Sie Stabt ber 
Sufunft" noch nicht h^tte aufrütteln Fönnen. I902 (im gleichen 3ahre wie in 
Englanb) würbe bie „Seutfche ®artenftabt=@efellfd>aft" gegrünbet. 3m archi-- 
teftonifchen Typus war ihr burch bie ©artenfteblungen vorgearbeitet, bie einige 
gro^e 3nbuftrielle, wie ^eyl in Worms unb Krupp in Effen, a« entwicfeln 
begannen. Vor allem bie ©rünbungen Krupps hatten feit I89I unter Kobert 
Sd;mohl einen bewunbernswerten Kuffthwung genommen, ber I900 in ber 
Kolonie Kiel*©aarben bereits au großer Keife führte. 1903 würbe ber Hlargare* 
tenhof bei Kheinhaufen begonnen, I909 bie Sieblung Ämf^er*Äippe. 3m 
gleichen aber fing biefe lätigfeit an, über ben Kähmen ber Arbeiter« 
fürforge bes Werfes herausjuwachfen: bie Sieblung „Margarethenhöhe" bei 
i£ffen, bie ©eorg Me^enborf in biefem Oähre begann, würbe ;u einer freunb* 
liehen Stabt von 16 000 Einwohnern, bie auch anberen Sürgern offen ftanb.

Wähtenb hinter biefer ©rünbung bie mächtige ^ilfe ber Margarethe*Krupp* 
Stiftung ftanb, war es bas Verbienft von Hellerau bei Sresben, ganj aus 
eigener Kraft bie Äebensfähigfeit ber ©artenftabtibee ?u verfugen (1907). Ser 
©rünber ber „Sresbener Werfftätten" Karl Schmibt unb ber geiftige Äeiter 
bes Sieblungsunternehmens Wolf Sohrn hatten biefen vorbilblichen Mut.
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Sie fanben in Xiemerfcßmib, UTutheffus unb Seffenow vortreffliche Eünftlerifche 
Reifer, fo baß biefe — im Sinne ^owarbs gefprochen — „erfte wirkliche ©arten* 
ftabt" Seutfchlanbs eine ber feinften pionierarbeiten im 2lnfangsjahrsehnt bes 
neuen genannt werben Eann. Ser Segriff „©artenftabt" würbe
in biefer Seit fcfmell feines eigentlichen volEswirtfchaftlfchen Sinnes entEleibet. 
Sw biefen ift bie Verbinbung von Tlrbeftsffätte unb WohnbesirE entfcheibenb, 
benn nur fte gibt biefem ©ebilbe feine felbftänbige XebensEraft als Trabant 
unb Äntlaffungsmittel ber ©roßftabt. ©ßne KücEffcßt barauf würbe „©arten* 
ftabt" balb sum beliebten Schlagwort für gartenmäßig aufgesogene Vorftabt* 
ffeblungen, bie natürlich nach ber Tllleinherrfchaft bes Ätagenhaufes in ihrer 
2lrt ebenfalls begrüßenswerte Ärfcheinungen waren (s. S. Serlin=5rohnau 
von Heinrich Straumer). Unter ben eigentlichen ©artenftäbten ift bie ©arten* 
ftabt Karlsruhe (I9II) in biefem Seitabfchnitt hervorsuheben, vor allem aber 
bie vom Äeicß unternommene ©artenftabt StaaEen, bie 1914- in Verbinbung mit 
ber großen £lugseugwerft bei Spanbau entftanb. paul Schmitthenner hat 
ißr ein charaEtervolles ©effcht gegeben unb babei einen Wittelweg swifchen 
cEypifferung unb Vnbivibualifterung gefunben, ber vorbilblich ift.

Solche liebenswürbige Schöpfungen, wie ße von Ulutheftus ober Schmitt* 
henner ausgehen, ffnb aber für bas Berlin biefer 3ahte nicht bie ausfchlag* 
gebenben Äeiftungen. Sie Tlrt, wie Berlin beginnt, ffch mit ben typifchen Tluf* 
gaben ber ©roßffabt absuffnben, fteht für bie fragen ber Weiterentwicklung 
im Vorbergrunbe bes Untereffes. hierfür gab vor allen Singen ber Sau ber 
Stabtbahn, ber in biefes Oahrsehnt fällt, einen prüfftein. Äs ift Tllfreb 
©renanber unb Sruno Ulöhring su banEen, baß bie ffchtbar verlaufenben 
cEeile biefer Saßn nicht etwa bie Straßensüge Serlins verunsiert haben, fonbern 
burch ben Elaren Tlnftanb ihrer ÄifenEonftruEtion su einer Ärholung von ben 
Äinbrücken fragwürbiger ^affabenarchiteEtur geworben ffnb, burch bie ffe 
hinburchführen. Sie ^ochbahnbauten, bie Jamburg etwas fpäter sur Tlus* 
führung brachte, seigen ebenfalls einige gute Äöfungen von Älingius unb 
von Schaubt, ff eben aber als ©anses nicht auf ber gleichen ^ö^e wie in Serien, 
währenb Jamburg ffch rühmen Eann, in ber XücEanffcht feines ^auptbahnhof» 
wohl bie großarttgfte Äeiffung su beffQen, bie auf bem ©ebiete ber Äffen* 
architeEtur biefer 3ahre entftanben ift. (ÄonftruEteur: Saurat Utebling.) Sas 
ift Eein Eleines Hob, benn f<hon beginnen eiferne fallen unb eiferne Srücken su 
ben einbrucksvollften Ärfcheinungen ber Seit su gehören. Sie fallen ber Sahnhöfe 
von Homburg v. b. ^öße, Sresben, Sortmunb, Sarmftabt, bie Stücken bei 
paffau unb Sonauwörth tragen als Tlutornamen nur bie Seseichnungen 
großer firmen wie „tftafchinenfabriE Tlugsburg*Hürnberg Tl. ©." — ober 
„2luguft 2$lönne*Sortmunb", aber mit Äecht empffnbet man ißren anonymen 
(EharaEter als unnatürlich, benn man weiß ben Eünftlerifchen Wert folcher 
technifchen ^ochleiffungen wohl su fchäQen. Sas beweift fchon ber Umftanb, 
baß ber Harne Sruno cEaut burch bas „UTonument bes Äffens", bas er 1915 
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auf ber Saufachausftellung in Äeipßg jeigte, unb ber Flame Walter ©ropius, 
burd; bie Verwenbung bes Äffens an ber „^agus"--^abrif, bie er 19X3 in Tllfelb 
erbaute, mit einem Schlage beEanntgeworben ift. vor bem Kriege galt 
bas Üntereße ber Schaffenben bem technifchen Äinfdftag, ber als etwas neu 
©eftaltbares unb ©eftaltung «Sorbembes in beftimmten Tlufgaben ber SauFunft 
hervortrat.

©iefer ganje ÜberblicE über bie Kräfte, bie ftch in ben fahren jwifchenl^oo 
unb I9H regten, mag jeigen, was alles blühte unb Eeimte, als ber Ärieg fein 
mächtiges »Salt gebot.

Äs läßt ftch burchaus nicht mit bem Segriff „FleuElafftusmus" abtun, ber 
nur infofern richtig charafteriftert, als er anbeutet, baft bas äußerliche SchnörEeb 
wefen abgeftreift wirb unb bie fcßlichte Struktur bes Organismus hinter ber 
^ülle hervortritt. Weit besei^nenber als einzelne Tlrbeiten, bei benen biefe 
StruEtur einen mit Elafftfchen Segriffen vereinbaren Tlnftrich hat, ftnb WerFe 
wie bie Sreslauer ^ahrhunberthalle, bie Kölner ^ängebrücEe, bie Sauten ber 
TIÄ©. fowie bie neuen Sahnhöfe, lUarEthallen unb ^abrifen, beren Wefen 
man nißjt gerecht wirb, wenn man in ihnen nach Elafftfchen Spuren fucht.

3. Äntwicflung ber TlrchiteEtur nach bem Kriege
^terju bie Ttbbilbungen 157 bis 239

33 ü ©inflüffe. Äs wäre falfth ;u glauben, baß biefes ^alt bes Krieges einen 
völligen Stillftanb ber ÄntwicElung bebeutete. Wer erlebt hat, was innerhalb 
feiner vier^ahre beifpielsweife in Äffen unb in £euna emporwuchs, ober wer bie 
«Slughallen unb bie XheinbrücEen, bie er wecEte, hat entftehen fehen, ber weiß, baft 
es ein «Selb ber TlrchiteEtur gab, auf bem bas £eben nicht aufhörte: ber technifche 
Sau für CJnbuftrie unb für VerEehr. Äs war biejenige Seite bes baulichen (Euns, 
auf bie ftch, wie gefagt, fchon vor bem Kriege bas befonbere TlugenmerE ber 
TlrchiteFten richtete, ©er „©eutfche WerFbunb" hatte ihr bie ganje propaganba» 
Eraft feiner Veröffentlichungen gewibmet, — je^t Ereifte bas, was an fach’ 
männifcher OtigFeit übrigblieb, einzig unb allein um biefe Tlufgaben ber 
cEechniE. Wenn man näher jufieht, war bas nur ein Symptom für eine viel 
weiter unb tiefer reichenbe WirEung: ber ganje Xrieg ftanb unter bem Seichen 
ber ^echniE, alles ©enEen unb alles hoffen, alle «Surcßt unb aller Stol; brehte 
ftch um ^echniE. Sie würbe währenb bes Krieges in unnatürlicher Weife jur 
triumphierenben 6errfcherin über Äeben unb (tob. ©as barf man nie vergeßen, 
wenn man bie Ärfcheinungen verfteßen will, bie nach bem Kriege auf bem 
©ebiet bes Schaffens hervortraten.

©aju Eam ein jweites. Tils wir nach biefer Erampfhaft einfeitigen Äinftellung 
im eigenen Äanbe wieber vor neue bauliche Tlufgaben geftellt würben, Eonnten 
wir nach vierjähriger Ummauerung ;um erftenmal wieber ben SlicE frei fchweifen 
laßen in ben Flachbarlänbern. Voll Überrafchung fahen wir, baß bie ÄntwicElung
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hort burcfaus nih»t ftillgeftanben hätte, unb es war nicht fo verwunberlich, 
baf ber plötzlich I>eveinbrect>enbe Schwall aufgefpeicherter frember EinbrücEe 
;unächft manch einen aus bem (Bleichgewicht brachte: man hätte ftch mit ^ollanb, 
ben Vereinigten Staaten unb bem jüngften ^ranEreich auseinanber;ufe^en unb 
fehlen bem, was man bort erblickte, einftweilen mit leeren Hänben gegenüber» 
juftehen. 3n HoUänb war bie Erfcheinung Verlages nifyt ohne Wirkung 
geblieben, unb es war etwas Ähnliches ausgebrochen, wie bas, was wir um 
1900 burchjumachen hätten. Eine junge ©eneration hätte, ber philifterhaften 
Hachahmung mübe, begonnen, einen „neuen Stil" ;u erfinben. Die Bewegung, 
bie in ber Seitfchrift „Stiyl" ihren ©eneralftab hätte, machte ihre Experimente 
infolge ber Wohnungsnot, bie ber Xrieg auch in Hbllanb hervorrief, nicht fo 
fehr im vergänglichen Xunftgewerbe als in ben feften formen ber TlrchiteEtur. 
Die ©efchäfte ber Xriegsjahre ermöglichten eine ungewöhnlich breite Entfaltung. 
Xühne neuerer, wie van ber UTey, pieter Gramer, vor allem aber ber 
genialif4> begabte, früh von» Tobe hingeraffte be XlerE liefen ihrer Sehnfucht 
nach bem Heuen im erften Überfchwang bie Sügel fchiefen. Tiber fchon war 
biefem vorwiegenb in Tlmüerbam wirEenben Greife in Xotterbam unter ber 
fieberen Rührung von 3.3. p. ©ub eine abgeElärte ©egenbewegung erwachfen, 
in beren WerEen bas eigentümliche Phänomen befonbers beutlich hervortrat, 
bas nach bem Kriege als feltfame erfte Welle burch bas Schaffen aller VölEer 
ging: bie Xationalifierung ber phantafie.

3n ^ranEreich feffelte ebenfalls eine ftcb revolutionär gebärbenbe Xunft» 
bewegung ben 23li<f. Hier, wo bie neuen Xegungen, bie burch bie Seit gingen, am 
längften ftoeften, ;eigten bie Tlusftellungen, bie nach bem Xriege ftattfanben, 
baf bie nabe Xölner WerEbunbausftellung von nicht ohne folgen geblieben 
war. Das fran;öftfche Xunftgewerbe hätte fleh ;u etwa bem TlusbrudE entwicf eit, 
ber biefe Tlusftellung beberrfebte, bie TlrchiteEtur aber fcho$ in einzelnen auf» 
regenben PerfönlichEeiten wie Perret, Wallet»Stevens, Äurfat unb vor allem 
bem fran;öfifchen Schweizer Äe Torbufier über biefen Suftanb hinaus. Diefe 
Eleine ©ruppe, bie ftcb um bie Seitfchrift „L’esprit nouveau“ fcharte, machte 
Tlnfpruch auf VerEünbigung allgemeingültiger Wahrheiten, unb wenn bas neben 
talentvollen Äeiftungen mit allen Hilfsmitteln geiftreicber literarifcher SyftematiE 
unb gefchäftiger fournaliftifcher propaganba gefchieht, pflegt ber ©lan; eine Seit» 
lang manchen ;u blenben. Die beutfcben TSewunberer Äe (forbufters vergaben, baf 
bie Xei;e feiner Eapri;iöfen bauten gan; aus bem fonnigen Xlima feiner Heimat 
©enf geboren ftnb, unb baß bie riefigen ^enfterflächen, bie ineinanberfiießenben 
Xäume, ber Dachgarten unb ber luftunterfpülte ^ußboben ber Wohnräume, 
tro^ aller glän;enben Vernunftgrünbe für bas vermeintlich 23eglücEenbe biefer 
Heuerungen, in winterlichen Breiten ein Unbing werben. Was übrig bleibt, ift ein 
Spiel mit ber XonftruEtion, eine anbere Tlrt ber Xationalifterung ber phantafie.

3n ben Vereinigten Staaten von HorbameriEa hätte man währenb ber vier 
IKriegsjahre ben HöhepunEt erreicht, ber auf ber eingefchlagenen ^ahn ber

Io Sct>uma4>er, Strömungen 
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£e3>nißening möglich fhien. Sie verblüffende ÄntwicFIung ber WolFenFrager 
wirFte wie ein Sriumph ber Sehvifferung bes bauens, bie gleichseitige Grifts 
bes VerFehrs war gleihfam bie Wahnung, auch bie gan;e StruFtur ber Stäbte 
tehnifterenb umjugeffalten. Wan hatte in TlmeriFa bie periobe ber formlofen 
StocFwerFshäufung überwunben, an ber 6anb einer neuen bauorbnung 
begann man, bie XTTöglichFeiten ber Formung biefer gewaltigen Waffen ;u 
erFennen, unb bamit eröffnete ftch ein neues intereffantes architeFtonifhes 
Problem. Xein Wunber, baf es auh ben beutfhen TlrchiteFten feffelte. Währenb 
bas Äeben ihm nach bem Xtiege begreiflicherweife im allgemeinen nur Tluf» 
gaben juwies, bie ben dharaFter bes YTu^ens beutlih zeigten, trat im „^oh5 
haus" plötzlich eine Vlu^aufgabe hervor, bie ftch in ein monumentales ©ewanb 
Fleiben lief. Äs war bie aurücfgebrängte Sehnfuht nach bem Monumentalen, 
was ffh im beutfchen ^ohhausfreber ber jwanjiger 3ahre Äuft machte. Äs 
führte auf einem gan? anberen Wege ebenfalls ;u einer Xattonaltfterung ber 
Phantafte.

Wenn in biefem Tlusbrucf ;wei ftch wiberfprechenbe begriffe jufammen» 
geFoppelt werben, fo foll bamit gefagt fein, bah fogar bie Phantafte, bie bei ben 
entfchetbenben Xünftlern biefer Oahre Weber in »sollanb, noch in ^ranFreih/ 
noch in TlmeriFa ju leugnen ift, in eigentümlicher Weife unter bie 6errfchaft bes 
Verffanbes gerät: fte erhält einen ausgefprohen technifchen beigefhmacE, unb 
bas ift etwas, was in ber TlrhiteFtur in biefer Weife bisher noch nicht beobachtet 
werben Fann. Siefer 5ug übt feinen Äinfluü aus auf bas Umfhau haltenbe 
Seutfchlanb, bas, wie wir gefehen haben, aus manchem ©runbe gerabe für ihn 
empfänglich war.

Tin unb für ftch ift i« ber TlrchiteFtur ein Xin gen jwifhen Kräften bes Ver» 
ftanbes unb Xräften bes ©efühl« etwas gan? natürliches, es fpielt ffh in jebem 
baulichen WerFe ab. Tiber es entffeht nur ein lebenbiges XunftwerF, wenn biefes 
Xtngen jum ÄiebesFampf ber jeugenben Vereinigung führt, nicht, wenn bie 
eine Wacht bie anbere gewaltfam unterwirft. 3n ber Seit ber hiftorifchen Stile 
beftanb bie ©efahr, baf bie Xräfte bes ©efühl« den realen boden verloren oder 
ins Scheinleben einer ©efühlsroutine abglitten, bei ber Tlbwehr biefer ©efahr 
tritt die entgegengefe^te hervor, bie barin befteht, baf bie Kräfte bes Ver« 
ftanbes alle ©efühlsmomente ju unterbrücFen ftreben unb eine hochmütige 
SiFtatur aufrichten.

Tllles verbünbete ftch «ach bem ^Kriege, um biefe jweite ©efahr ;u förbern, 
unb es war nicht nur ber äußere Sieg bes technifchen ©elftes, von bem wir erft 
fprad>en, was bafür in betraht Farn, vielleicht waren pfychologifche ©rünbe, 
bie ftch in biefer Xichtung bewegten, ebenfo mächtig. Sie Änttäufchungen bes 
großen Sufammenbruh« hatten alle ©efühlswerte ins WanFen gebracht; wenn 

man neue Xichtlinien fuchte, trauten viele nur noch bem Verftanbe. Unb es 
gefchah etwas, was man in allen Setten ber Wtrrntffe bes ©efühl« in ber 
TlrchiteFturentwicElung getan hat: man mähte bie beiben verftanbesmä^ig 
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erfaßbaren Seiten ihres Wefens, Swecf unb DonftruEtion, ;um TlngelpunEt 
ißrer Sielfe^ungen. Äs ftnb bie beiben Seiten, bie ber TlrchiteEtur anberen Dunft» 
Äußerungen gegenüber als ^efonberheit eigentümlich ftnb, augleich bie Äigen» 
tümli^feiten, beren Vorhanbenfein viele große ©elfter in ber ©eßßichte ber 
$ßhettE baju gebracht hat, bie TlrcßiteEtur nur mit aögernben ÄtnfchränEungen 
bem begriffe „Dunft" einauorbnen.

StvecE unb DonftruEtion als TlngelpunEte archtteEtontßher Stelfegung, was 
bebeutet bas? 3n feiner fchärfften Sufpi^ung vermag es au gana verfchiebenen 
Ärgebntßen au führen. 3n ber Tat Eann man nach bem Kriege unter ben 
rabiEalßen, bas einfeitigften Verfuchen, aus bem Prinzip bes baulichen 
Swecfs einerfeits unb aus bem Prinaip ber baulichen DonßruEtion anbererfeits 
au einem arcßtteEtonifchen Organismus au Eommen, awei Strömungen beutltch 
unterfcheiben: bie ber „^unEtionaliften" unb bie ber „DonftruEt wißen". Äs gibt 
in unferer Seit bauliche Tlufgaben, beren Swecf in Eonfequenteße «Sorm gefaßt, 
au Gilbungen führt, bie uns nießt geläußg ftnb. Statt biefe ÄigentümlicßEetten, 
wie in früßeren Settläuften, möglicßft unter neutralen Tlusbilbungen ver= 
fcßwtnben a« laßen, erfaßt man fte begierig unb fueßt ße im Tlusbrucf a» ßeigern. 
£>er arcßtteEtontfche Ärfolg, ben folcßes TSeßreben bei Tlufgaben aettigt, bie 
wirElicß ftarE ausgefproeßene neuartige Swecfe au erfüllen ßaben, verführt bann 
vielfach baau, aueß wo bas nicht ber «Sali ift unb wo ber Swecf bes 23auwerEs 
auch mit einem formal neutraleren Xaumgebilbe erreicht würbe, nach einer 
eigentümlichen Swecfform a» fuchen. Saß biefe Tenbena an einer gewißen 
©renae ihr urfprünglich gefunbes Wefen verlieren unb au Erampfhaften 5or= 
mungen führen muß, ift leicht einaufehen. Senn ebenfo cßaraEterißifch wie für 
unfere Seit Tlufgaben ßnb, bie für einen neuartigen Swecf eine noch ungewohnte, 
inbivibuell aus biefem entwicfelte 5orm ßnben müßen, ebenfo charaEterißißh 
ftnb folche Tlufgaben, bie für eine «Sülle wefensverwanbter, aber boch im 
einaelnen vergebener Swecfe eine gemeinfame bauliche «Sorm ßnben müßen. 
Äs gilt bann, aus biefen Swecfen bie neutrale Swifchenform au ßnben, bie ihnen 
allen gerecht au werben vermag, alfo a« typifieren. Siefe im ’ainblicf auf ben 
Swecf genau entgegen gefegten Dichtungen ber Seit führen au einem gana ver= 
fchiebenen äßhetißhen Tlusbrucf unb fchon baraus müßte ftch bie Swetfelsfrage 
ergeben, ob es wtrEltch bie Swecf erfüllung, fo wichtig ihre Beachtung auch im 
architeEtonißhen Schaßen ift, fein Eann, ber bie Draft innewohnt, a» einem 
einheitlichen Stilausbrucf einer Seitepoche unb an einer höheren Orbnung 
unferer baulichen Safeinsformen au führen.

Heben ber Strömung, bie in einem Dultus bes Swecfs bas erlöfenbe 
fchöpferißße prinaip ber Seit fueßte, ging nun eine aweite Strömung, bie bas 
erlöfenbe prinaip in einem Dultus ber DonßruEtion faß.

Wir ßaben bereits ausgefüßrt, welche befrueßtenben ÄinwtrEungen in unferen 
neuen DonßruEtionsmöglicßEeiten liegen: ber HTaßßab wäcßß, bie Proportionen 
ber Kaumbilbung änbern ßcß, ein neues Verhältnis awißhen Ulaße unb Äeiftung

Io*
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entfielt, zum Stützen unb Tragen Eommen neue Wir Eun gen im ^ügen unb 
Verfpannen. XUes bas jum TlusbrucE z» bringen, fobalb man ffch biefer 2^on= 
ftruEtionsmöglichEeiten bebient, ift nicht nur ein Xecht, fonbern eine äffhetifche 
Pflicht. Tie ©efahr aber ift, baff man anfängt, mit biefen H7ögli^>Eeiten Eünfb 
leriffh z« fpielen. Äs ift, als ob Semper fie vorausgefehen hätte, wenn er in 
feinem „Stil" von ben „KautfchuEmaterialten" fpricht, bie febem TrucE bes 
bilbenben Willens folgen Eönnen unb bie baburch unfruchtbar ober gefährlich 
werben. Tie Ärfcheinungen ber neuen TlrchiteEtur, bie uns fremb unb erElügelt 
anmuten, beruhen beinahe immer auf einem mißbrauch ber faft unbegrenzten 
möglichEeiten neuer materialien. Vor allem Äifenbeton ift folcb ein 2(autfhuE> 
material, bem erftaunliche ©ebilbe abgewonnen werben Eönnen. 3m „Äinfteitv 
türm" ftnb feine monolithen Äigenfchaften zu WirEungen geführt, bie an 
Panzerfhiffe erinnern unb bas unangenehme (Befühl erzeugen, baff biefer Turm 
ftch fortbewegen foll; bei anberen feiner ©ebäube veranlaffen bie 3Srag=Äigen’ 
fchaften bes Materials ben gleichen TlrchiteEten, Ärich menbelsfolm, bie ÄcEen 
Eaftenmäffig aufgeführter SauEörper frei in ber Äuft hangen z» laffen, fo baff 
bas beunruhigenbe (Befühl erzeugt wirb, bah biefe Waffen, beren Äinfpannung 
man nicht fteht, Eippen Eönnten; beim Tlteliergebäube bes Teffauer „Sauhaufes" 
von (Bropius werben TlusEragungen bes Äifenbetongerüftes bazu benutzt, um 
rieftge Schürzen aus (Blas unftchtbar zu tragen, fo baff man zwar verblüfft wirb, 
aber es boch unbehaglich empffnbet, wie ber beEorative ÄffeEt ber glitzernben 
flächen an bie Stelle eines ftatifch haltbaren (Befüges tritt. Tas ftnb artiftifche 
ÄunftftücEe, bie geiftreich fein mögen unb beshalb viel bewunbert ftnb, bie aber, 
als wegweifenbe Äeiftungen genommen, in bie 3rre führen. Wir brauchen nicht 
auf folche Äinzelfälle zu blicEen, um bie (Befahren bes Wiffbrauchs neuer 2$on= 
ftruEtionen z« erEennen, fte zeigen ftch ganz allgemein in einer eigentümlichen 
Tenbenz. Ter Swang z« ffrengerfSparfamEeit h<*t urfprünglich bazu geführt, 
bem baulichen Sebürfnis in fchlichten Eubifchen ©ebilben gerecht zu werben; ber 
einfach Eonffruierbare haften wirb auch bei gruppierter Waffenbilbung bas 
©runbelement ber (Beftaltung. Tas ift ein Vorgang, ben man in allen Eargen 
Seiten beobachten Eann: um 18Io Eannte man nur ben fchlichten TSubus, ben 
man mit befchetbenen Elafftziftifchen Sutaten aufpunte; nach bem groffen Sranbe 
von 1822 würbe ganz Jamburg in ffachgebecEten Eaftenförmigen Käufern wieber 
aufgebaut. YTach bem WeltErteg führte bie gleiche Tenbenz Z«m Äptrem ge= 
trieben auf ber einen Seite oft zu einer leblofen Primitivität, bie jetzt Eein 
Elafftziftifcher ^au<h erträglicher machte, auf ber anberen Seite aber führte ffe 
vielfach bazu, unter Suhilfenahme ber neuen technifchen Wittel bie Eubifche 
Waffe ber haften form gleichfam nachträglich wieber aufzulöfen: Sänber ge» 
reihter ^enfter burchbrachen bie fläche, mit Vorliebe würbe bie ÄcEe in ©las 
ausgebilbet, ober ffe blieb frei ffhweben; ftatt Äoggten würben tiefe ecEige 
Äöcher in bie Saumaffe gefchnitten, groffe ffhwebenbe platten besten offene 
Plätze. Äs waren frembe Äinffüffe, vor allem ber £e iorbuffers, ber ffch — 
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oftmals nod; basu grünbltd; mißverftanben — barin geltenb machte. Wenn man 
auf eine gewiße ©ruppe von Schöpfungen biefer Seit blicFt, Fann man gerabesu 
von einem Streben nach Tluflöfung bes ©efühl» für ben gefloßenen Raum 
unb bie gefchloßene maße fprechen. Wo es nicht mit technifchen mitteln geßhah, 
würbe bie $arbe su ’otlfe gerufen, beren Rolle unter bem Stichwort „^arbe im 
Stabtbilb" eine bebeutfame Belebung erfuhr: nicht nur im Onnenraum gab 
man ben jufammengehörenben Wänben eine verfchiebene (Tönung, 23runo Taut 
feilte in einer feiner Sieblungen auch bie Tlußenwänbe ber einfachen 33auwürfel 
in verfchiebene lebhaft Fontraftierenbe Warben, fo baß ber Würfel optifch aus» 
einanberßel. tiefer Sertrümmerung bes gefloßenen maßen» unb Raum» 
gefühl»/ bie ftch <w<h in ber gleichseitigen maleret verfolgen läßt, gewann mies 
van ber Roße wohl bie rafftnierteften WirFungen ab in feinen bauten auf ber 
llusßellung in Barcelona von 1929 unb ber beutfchen ^auausftellung in Berlin 
von 1931; biefe Einlagen waren nicht nur in ihrem Organismus, fonbern auch 
noch burd; bie Verfchiebenheit bes matertals ihrer Wänbe tro^ einfachfter ©runb» 
formen völlig sur Tluflöfung ihrer RaumwirFung gebracht; bie Raumgebilbe 
floßen in effeFtvoll berechneter Weife ineinanber über. Tiber bas war Tlus» 
ftellungsarchiteFtur, bie ßch manche äußerfte Sufpinung erlauben barf.

Äs läßt ftch nid^t verFennen, baß auf bem angebeuteten Wege auch viele 
reizvolle möglichFeiten liegen, befonbers fobalb es ftch barum hanbelt, ben 3nnen» 
raum mit ber Vlatur in Verbtnbung su bringen. XSs gibt Oünenräume von 
mies van ber Rohe, ^reußaus, Älfäßer unb anberen Spesialiften für Woß» 
nungsrafßnement, bie burch weite, oftmals verfenFbare ^enfter unb burd; ©las» 
wänbe, jwifchen benen pßansen wie lebenbig geworbene japanifche malereien 
blühen, fehr feine WirFungen erreicht h^ben, bie ;wifd>en innen unb außen 
gleichfam im Sd)webe;ußanb ftnb. Vlur als allgemeiner Sug Fünftlerifchen 
Wollens werben folche Schwebesuftänbe sw ©efahr. TIUes was bas arcßiteF» 
tontfche Schaffen ablenFt von ber Klarheit bes Raumgefühls unb feinem Wiber» 
fpiel, bem ©efühl für bie Rlarßett plaftifcßer maffen, rüttelt an ben ^unbamenten 
ber RrdßteFtur. Äs gibt für bas bauliche ©eftalten organtfcße Vorftellungen, bie 
unabhängig ftnb von jeber TecßntF, bie infolgebeßen auch burch Feinerlei neue 
technifche möglichFeiten umgeftoßen werben Fönnen.

£)iefe grunbfätsltche ^eßftellung ift nötig, weil bie Ärßheinungen, von benen 
wir fprechen, nid)t als Äeiftungen eines inbtvibuellen ©efchmatfs gewertet fein 
wollten, fonbern Tlnfprucß machten auf wegwetfenbe ^ebeutung. ©ans ähnlich 
wie vor jwansig faßten meinte eine ©ruppe von neuerem, bas ^eil eines 
„neuen Stils ber Seit" gefunben su ßaben. damals glaubte man, ihn aus bem 
„Runßgewerbe" entwirrt su Fönnen unb geriet baburch in eine pertobe ber 
Überfcßä^ung ber phantaftifchen Äinie, burch bie man ßd; erft s« Flarerer 23e» 
ßnnung hinburcharbeiten mußte, je^t glaubte man, ihn in äußerfter ©egen» 
fä^ltchFeit aus ber „TechntF" entwickeln $u Fönnen unb geriet baburch in eine 
pertobe ber Überfchä^ung ber technifchen Tlllmacht, burch beren Äptravagansen 
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man ftd> bie befcbeibeneren formen, in benen ber begonnene Teil ber fünftlerifcben 
Bewegung feinen Weg weitergegangen ift, nicht verbunfein laffen barf.

Wae 1899 Van be Velbe war, iß 1919 Walter ©ropius, nur macht er weit 
mehr praftifcben Ärnft mit bem Verfud) einer Tlrchiteftur bes logifchen Ver» 
ßanbes, bie Van be Velbe nur theoretifch prebigte. 3n feinem „TSaubaus", bas 
Van be Velbes Schule in Weimar ablöft unb bann feine leiste «form in Seffau 
erhält, fucht er, sufammen mit bem Stab feiner Äehrer — Kanbinffy, Schiern» 
mer, Deininger, Klee — ben Urgrünben aller Wirfungsgeheimniffe mit intellef» 
tuellen Mitteln su Äeibe su gehen unb baut fo aus Verftanb unb Äogif eine 
Äehve auf, ber es nicht an wohl aber an T3lut unb Wärme fehlt.
Tin bie Stelle bes reisvoll perfönltcben, bas feine Sauten von 191^ bitten, tritt 
immer mehr etwas ftarr Unperfönliches, bas bei manchen, ihrem Wefen nach 
technif<h betonten Tlufgaben am plat$e fein mochte, aber bei anberen projeften, 
wie beifpielsweife ben Wohnhochhäufern, für bie er mit befonberer Energie 
eintrat, in eine fchematißerte Welt blicfen läfjt, bie Seutfchlanb hoffentlich erfpart 
bleibt. Wehr als einmal läßt er ftch tn feinen Werfen verleiten, ber großen 
Wirfung suliebe, technifchen Elementen über bas Sebürfnis hinaus entfcbeiben» 
ben Kaum su geben, unb bas wirb in ben ^änben ber VTachbeter immer beutlicher 
Sur ©efahr: ftatt ber bewußt eingeftanbenen Seforation wirb bie ßch technifch 
gebärbenbe «form beforativ verwanbt. Äs entfteht eine tedpnifhe Komantif, 
teils unbewußt, teils in bewußter Kofetterte.

Wir bürfen nicht vergeßen, baß es neben bem Swang sur Sparfamfeit bie eble 
Scheu vor Unwahrheit unb Konvention ber fünftlerifcben ©efühMptacbe ift, 
woraus biefe einfeitige Bewegung in ber Saufunft sunäcbß entfprang. Vielleicht 
würbe ber Tlwonift nur bies Keinlichfeitsbebürfnis betonenb hervorheben, wenn 
man nicht bie einselnen Taten mit lauten Wanifeften begleitet hätte, bie ben 
Tü^tafter einerneuen fünftlerifcben ©laubenslelwetrugen. Siefe ©laubensleßre, 
bie ^unftion unb Konftruftion su ben alleinigen ©ottbeiten baulichen Schöpfer» 
tums machen wollte, ftanb swar im vollften ©egenfats su ben Obealen ber 
„©rünberseit" unb bod> trug aud> fte matertalißifcben Tb^rafter. Ulan glaubte, 
Kräfte bes Verftanbes fetjen su tonnen wiber Kräfte bes ©efülüs. 3ft bas 
möglich, wenn man von Kunft rebet? Äs ift nie möglich gewefen unb wirb nie 
möglich feW/ benn neben ben Überlegungen, bie Swecf unb Waterial bem 
Schaffenben auferlegen, ftebt immer noch e™ Srittes, etwas irrationales: ein 
auf rbytbmifdpe Wirfun gen gerichteter ©eftaltungswille, ber auf optifci> erfaß’ 
barem ©ebiet gans ben gleichen (Quellen entfpringt, wie auf afuftifcß erfaßbarem 
©ebiet ber Srang sur Wuftf. Heber Stamm unb jebe Seit b^t eigene Schwur 
gungen, bie aus ben unerforfcblichen ©rünben bes Blutes unb bes Seiten» 
fchicffals entfpringen. Sie wirfen im fcßaffenben Wenfhen als Urmelobie, bie 
ftcb burch fein ganses unbewußtes Wollen steht* Schwingungen gibt bie 
Kunft Tlusbrucf, nicht nur mit Warben, £imen, Tönen unb Worten, fonbern 
auch mit ben abftraften Waffen eines ^auwerfs. Tlus folgern bem Urgrunb ber
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Seitepocße entfprungenen, vom Stammeswefen bet? einzelnen gefärbten ©e» 
ftaltungswillen entspringt in Wahrheit bas Wefentliche bes baulichen Xunß* 
werEs. mag es noch fo fehr von SwecE unb material regiert erfcheinen, fte ftnb 
in ben lebten wichtigen fragen nur mittel jur VerwirElid>ung einer inneren 
©d>au. Sie Swe<fforberungen ftnb eine Sad>e bes verßanbesmäßigen (tuns, — 
bie materialforberungen ftnb Sache bes finnlichen (Euns, bie rhythmifchen 
^orberungen, bie erft ben belebten Organismus aus beiben machen, ftnb eine 
Sache bes feelifchen Suns. Siefen SreiElang von „mens", „Senfus" unb 
„Tlnima" l;at Hermann Sörgel in feiner TlrchiteEturäfthetiE wirEungsvoll 
herausgeholt. Är ifi bie ©runblage bes ibealiftifchen TlrchiteEturbeEenntniffes,bas 
auch nach bem Kriege nie verfchüttet ift, es würbe nur von ben Fanfaren einer 
„Heuen Sachlichkeit" allaulaut übertönt1).

Sie Seichen ber Überwinbung ber engen Tluffaffung, bie in biefem Schlagwort 
liegt, machten ftch am Änbe ber awanaiger 3ahre immer beutlicher bemerkbar. 
Sie aeigen ftch unter anberem einbrutfsvoll in ben Stubien, bie a» ergrünben 
fugten, welche Xolle bie Proportion für bie unbewußten Urgrünbe bes Sauens 
fptelt. 1926 ersten, noch wenig beachtet, Ärnft möffels Tlrbeit „Sie Proportion 
in TlntiEe unb mittelalter", bie an einem ungeheuren material bie ©efetamäßig* 
Eeit ber Verhältniffe an ben meifterwerEen ber BauEunft au erweifen fuchte. Sie 
ftanb unter bem Einfluß eines ©ebanEenEreifes, für ben Sßeobor ^tfcher ben 

mittelpunEt bilbete. Ärft 193 £ h^t er felber ben Xern biefer ©ebanEen in feinen 
„Swei Vorträge über Proportionen" herausgefchält. Siefer Xern erhält feine 
^eftigEeit baburch, baß ^tfcher bie Srü<fe fcE>Iägt au ben ^armoniegefe^en ber 
muftE unb baburd? bie Seaiehung awifchen muftE unb TlrchiteEtur, bie im all= 
gemeinen nur gefühlsmäßig in ber SauäfthetiE gebeutet würbe, feftigt unb ver» 
tieft. Wenn man wirflich verftehen will, was bie Seit von 1919 bis 1930 für bie 
beutfehe TlrchiteEtur bebeutet, fo ift biefes Erwachen bes Verantwortungs» 
bewußtfeins für bie <$6rberungen ber Proportion ein wefentlicher Sug, ben man 
beachten muß. Vielleicht wirb 5ifdbers befcheibene Schrift für bie werbenbe 
TlrchiteEtur eine ähnliche Sebeutung gewinnen, wie Tlbolf ^tlbebranbs „Problem 
ber $orm" ein menfchenalter früher für bie SilbhauerEunft.

Sas vielgebrauchte Schlagwort von ber „Heuen Sachlichkeit" h*t 
fofern Sebeutung, als es ben ©egenfa^ gegen unfachliche SttlarchiteEtur anaetgt, 
im übrigen liegt in ihm Eein Sinn, ber eine Eünftlerifche Parole fein Eönnte, benn 
es macht bie Vorbebingung jebes anftänbigen baulichen (Euns au feinem 
O^npalt. Sie Schöpfungen ber HachEriegsaeit, bie von ber aeitgenöfftfehen 
publiaiftiE nicht unter ber marEe „Heue Sachlichkeit" geführt würben, brauchen 
barum burchaus nicht unfachlich a« Rin.

Wenn man bas weite ©ebiet biefer Tlrbeiten ber HachEriegsaeit betrachtet, 
ßeht man, baß es wohl Eeinen beachtlichen TlrchiteEten biefer Seit gibt, ber nicht

x) "üßl. Q^umadfet, ,,%>as baultdje Oeflalten," bev 2trd)iteftur IV. ^eil, I. 
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in feinem Znn erFannt ßat, baß ßcß bie ©rense swifcßen TlrcßiteFt unb Bau» 
ingenieur su verwifcßen begann, unb baß ßcß bas Xeicß ber BauFunft baburcß 
um ©ebiete erweitert ßat, bereu frucßtbare ÄigentümlicßFeiten wir erß su ent» 
bedien begonnen ßaben. Triefe WerFe aber, in benen TlrcßiteFt unb Bauingenieur 
ßcß bie ^anb geben, BrücFen, ^lugßallen, XraftwerFe, Baßnßöfe, ^abriFen, 
ßnb in vieler ^inßcßt bie auffallenbßen Seugen ber Seit. Über allen Fritifcßen 
©ebanFengängen bürfen wir besßalb nießt vergeßen, baß ßcß in biefen 3aßren 
eine wefentlicße arcßiteFtonifcße Xlärung vollsießt. ©erabe bas Tlufweifen ge= 
fäßrlicßer punFte mag geigen, baß man nießt blinblings su biefem Urteil Fommt. 
£as ©ueßen naeß einem Tlusbrucf für bie technifchen Swecfgebilbe unferer Seit, 
bas vor bem Xriege einfegt, Fommt jegt su einem Ärgebnis, bas über gelegene» 
lidhe befonbers gelungene Xünftlerleiftungen ßinüber eine gewiße Tlllgemein« 
gültigFeit erßält. 5ür biefes weite Baugebiet unferer Tage wirb eine ©praeße 
gefunben, bie wie eine Ärlöfung von bem Tllpbrucf ber XatloßgFeit wirFt, ber 
über ber Seit lag. Bei biefem Vorßoß in VTeulanb wirb Seutfcßlanb in Furser 
Seit füßrenb; was im UmFreis biefer Tlufgaben bei uns entftanb, war nießt bas 
Ärgebnis frember Äinßüße, fonbern eigener, oftmals verbißener Tlrbeit unb ift 
aueß ftets von fremben VölFern als unfer Eigentum anerFannt worben. Y7acß 
langer Seit begann man von auswärts gefpannt auf Seutfcßlanb in blicEen.

Äs ift ein Seicßen jener „UngenügfamFeit", bie für bas beutfeße Scßaßen 
cßaraFteriftifcß ift, baß trogbem bas Xin gen um „Waßrßeit" in ben eigenen 
Reihen nießt aufßörte. Wenn man naeß ben punFten fueßt, an benen bie ©elfter 
ßcß bei biefem Xin gen fd^eiben, fo ßnbet man ße woßl in erfter Äinie in iwei 
Überlegungen, t£ine erfte berußt barauf, baß es im ©egenfag sur ÄinfeitigFeit 
ber Stremen bureßaus nießt nötig erfeßeint, bie 5äben ber Äntwicflung plöglicß 
alle absureißen, um in einem felbftänbigen ©cßaffen in Fommen, fonbern baß es 
forgfältiger Überlegung bebarf, wo man weiterfpinnen Fann, unb wo man neu 
beginnen muß. Man Fann einen beutlicßen Unterfcßieb maeßen swifcßen ben» 
jenigen Tlufgaben, bei benen neue Xonßruftionen unb neue Materialien bas 
Siel ber Äöfung weitersufteefen swingen, unb benjenigen Tlufgaben, bie gar 
nießt neuer XonftruFtionen unb neuer Materialien bebürfen, fo baß beten 
abßcßtsvolles ’Seranßeßen ben TßaraFter bes Mobifcßen trägt. Vlirgenbs ßat ßcß 
biefer ©egenfats naeß bem Xriege vielleicßt beutlicßer gezeigt, wie bei ber ©tutt» 
garter „Weißenßofßeblung": an einer ©teile ^eutfcßlanbs, an ber ber Woßn» 
ßausbau in lebensvollem Sufammenßang mit alter Überlieferung befonbers 
reizvoll blüßte, trug eine mobifeße Welle bas Fünftlicße Ärseugnis einer ©ieblung 
herein, bie plöglicß Material, XonftruFtion unb Typus biefer Fleinen ©ebilbe 
auf ben Xopf ftellte. £)a folcße im legten ©runbe „literarifeße" TlrcßiteFtur ßets 
in ber ©ffentlicßFeit bie ftärFfte Beacßtung ßnbet, fpielt ße weit über ißr praF» 
tifeßes Tlusmaß herüber eine Xolle.

Äine sweite Überlegung liegt barin, baß biejenigen, bie ben 5aben ber Äntwicf» 
lung nießt abreißen, fonbern weiterfpinnen wollen, einen beutlicßen Unterfcßieb 
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ben Tlufgaben, bie bem Äeben ber natur nahebleiben unb ßch 
ihr anfchmiegen Eönnen unb ben Tlufgaben ber ©roßßabt, bie biefen Rompaß 
entbehren unb ihre eigene Umwelt gleid>fam felber fchaffen müffen. £ür ben 
erften 5aU Eönnen bie Rräfte su unmittelbarer WirEung Eommen, bie mit bem 
Wort von „23lut unb 23oben" gemeint ftnb. 3n ber Tlrt, wie ßd> ein 23auwerE 
einem StücE 23oben unb feinen lanbfchaftlichen 23efonberheiten einfügt, Eönnen 
bie StammeseigentümlichEeiten feines ©Töpfers beutlicß sum Vorßhein Eommen. 
53er 23oben weift gleichfam bas ihm im 23lute Sdßummernbe unb fo entfielt 
jene eigentümliche Färbung einer „nationalen dnbivibualität", wie Wölfflin 
es nennt, bie im ©egenfag fteht s» bem Streben, eine internationale Runft» 
fpracße s« gewinnen. 53tefe natürlichen Richtlinien ber natur verlieren in 
ber ©roßftabtbauEunft bie UnmittelbarEeit ihrer WirEung. iDer naturcharaEter 
bes 23obens Eann Eeine bas Sun beftimmenbe Rolle mehr fpielen, ftatt beffen 
treten Sufammenhänge menfd;lid;er ©ebilbe swingenb hervor. Hier ift es eine 
wichtige Tlufgabe, ben Weg su ßnben, ber verhinbert, baß swifchen ben eigent
lichen OngenieurwerEen, benen wir in ber ©roßftabt überall begegnen, unb bem, 
was man im alten Sinne „Hochbauten" nennt, Eein Elaffenber Riß in ber 
gefühlsmäßigen Haltung entfteht. Sas ift eine große ©efahr. Wenn bas äußere 
23ilb ber Stabt unferer Seit wieber einigermaßen einheitlich werben foll, genügt 
nicht allein bas 23eftreben, bas dngenieurwerE Eünftlerifch su befeelen, fonbern 
ebenfofehr muß bas TlrchiteEturwerE mit biefer neuen Welt in einen inneren 
©in Elan g gebraut werben. Hierbei bie Stammesart nicht vom Sechnißhen er» 
ftiden su laßen, iß bie am fchwerften erfüllbare ^orberung bei ber Xage unferer 
heutigen ^»auEunft.

©s hat nach bem Rriege in Seutfchlanb viele TlrdßteEten gegeben, bie ftch 
nicht willenlos jenen Verfuchungen ber Sechnißerung ergeben haben, bie ins 
blutlofe Reich intelleEtueller TlbftraEtion führen, fonbern bie abgewogen haben 
swifchen ben ^orberungen, bie heimifches Srabitionsgefühl auf ber einen Seite 
unb neuartige ^orberungen unferes burch bie SecßniE neuartig organifterten 
Äebens auf ber anberen Seite ftellen. ©s liegt auf ber Hanb, baß ihre Äeißungen 
nicht immer beutlich ben äußeren Stempel eines einheitlichen Wollens tragen, 
ße haben mancherlei Schattierungen, aber eben in biefen Schattierungen liegt 
ein Seil ihres Wollens.

Wenn wir auf biefen erften Tlbfchnitt ber Tlr^iteEturentwiciElung bes 20.3aht’ 
hunberts blicEen, müßen wir uns babei immer bes Wortes erinnern, bas 
nie^fche mit 23esug auf bie Runft von ben Seutßhen gefagt hat: „Sie ftnb von 
vorgeftern unb von übermorgen, — ße haben noch Eein Heute."

30ie Aufgaben. ©s gebührt ßch nicht für ben Shtoniften, bie WerEe, bie un» 
mittelbar vor feinen Tlugen entftehen, in Rlaßen teilen ober gar mit Tlusjeidv 
nungen bebenEen su wollen. Seshalb wollen wir beim 23lid? auf bie ©inseb 
arbeiten, in benen bie beutfehe 23auEunß bas fortfe^t, was burch ben Rrieg 
jäh unterbrochen würbe, nicht nach PerfönlichEeiten ober nach Wertgruppen 
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betrachten, fonbern nach Aufgaben. Wir wollen «ne fragen: an welchen Auf* 
gaben hat biefe Seit int einzelnen gearbeitet, unb welche Äöfungen biefer Auf* 
gaben ftnb befonbers charakterlich für ihr Wollen. Senn ber Überblick, ben 
wir h^b z» gewinnen trachten, gilt mehr ben Problemen als ben Äeiftungen. 
3hb ^ervorheben foll in erfter £inie bazu bienen, bie Probleme zu illuftrieren.

Äs braucht kaum gefagt z» werben, bah bie repräfentativen Aufgaben in 
biefem Seitabfchnitt eine noch unwichtigere Xolle fpielen, als in ber t>oran= 
gehenben Äpoche, bie wir betrachtet hüben. Wenn wir trogbem mit bem Senf* 
mal beginnen, fo rechtfertigt ftch bas nur baburch, weil ber Xrieg biefem 
Schaffensreich bie unmittelbarften Anregungen gegeben hat.

H7an ftanb babei unter bem ÄinbrucE einer hoppelten Warnung: bie eine lag 
in ben nichtigfeiten unb ©efchmacfloftgkeiten, bie ber Xrieg von 1870/71 auf 
bem ©ebiet bes Surchfchnittebenkmals in unabfehbarer IKenge gezeitigt hatte, 
bie anbere lag in bem übertriebenen Aufwanb von Eünftlerifdjer Abficht unb 
Eünftlerifchem pathos, zu bem bie befonberen, mit aller Sorgfalt vorbereiteten 
Äeiftungen entwickelt hatten. Auf bem ©ebiet ber monumentalen Anlagen hatten 
eigentlich nur bie 33ismarcE*Säulen unb ber Hamburger 23ismarcf*Xolanb von 
Äeberer unb Schaubt (I906) bie Xraft fymbolhafter Sebeutung erreicht. IKan 
war vorsichtig geworben: unmittelbar vor bem Xriege entfeffelte bie Abficht, 23is* 
marck auf ber Älifenhöhe bei Singen bas Hationalbenfmal in /form eines eblen 
Xunbbaus, ben Wilhelm Xreis gefchaffen hatte, zu errichten, einen Sturm, weil 
man bie innerliche Äeere ber allzu anfpruchsvollen architeftonifchen Seklama* 
tionen, bie in ben vorangehenben iahten Iwrfchten, erkannt hatte unb nun 
geneigt war, bas Xinb mit bem Sabe auszufchütten. Unb als man nun währenb 
bes Xrieges auf unzähligen Schlachtfeibern unb Xriegerfriebhöfen Ärinnerungs* 
male errichtete, ba würbe Schlichtheit immer mehr bie Parole unb bie Scheu 
vor einem Pathos, bas bie ©röf e bes ©efchehens boch niemals auch nur ftreifen 
konnte, wuchs. Was in biefen fahren unter ben ^änben beutfcher Xünftler an 
Xriegerfriebhöfen entftanben ift, gehört zu ben fchönften unb vornehmen 
Äeiftungen ber Seit. Sie ftarken Xegungen, bie fchon vor bem Xriege zur Xeform 
bes künftlerifch verlotterten ©rabmalwefens ein gefetzt hatten, — bie Sresbener 
Xünftlergruppe von I906 hat hier führenb gewirkt, — konnten bei biefen Xriegs* 
aufgaben ungehinbert unb einheitlich zur Wirkung kommen. Vielleicht würbe 
bie ^tiebhofskultur, bie gegen ben ©efchäftsgeift ber ©rabfteinfirmen unb gegen 
bie Äigenbröbelei bes Publikums einen fchweren Xampf burchzufechten hat, 
burch biefe bittere Schulung am meiften befruchtet. Wohl waren im 3ahta 
hunbertanfang ausgezeichnete neue ^riebhofsanlagen, wie bie in Bremen* 
©Verholz von SeecE, bie in Sortmunb von Strobel unb bie immer abgeklärteren 
Arbeiten von ©räßel in München z«v Sachführung gekommen, aber mit 
wenigen Ausnahmen — wie bem lüünchener „Walbfriebhof" — gefährbete bie 
Sügellofigfeit ber ©rabmäler ben ÄinbrucE biefer Schöpfungen. Sas würbe all* 
mählich beffer. Äin Vergleich ztvifchen ben einfachen ©räberfelbern bes alten unb 
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bes neuen von Otto Äinne angelegten Oßlsborfer ^riebßofs gibt aum ^eifpiel 
Kunbe bavon.

Tiber auch bas eigentliche Ärinnerun gsmal von überperfönlicher 23ebeutung 
blieb burch biefe Schulung niä)t unbeeinflußt. ©erabe unter ben anfpruchsloferen 
Kriegsbenfmälern fleinerer Stabte, bie frühe* bie ßcßere 23eute fpießbürger* 
liehen Ungeßhmacfs waren, gibt es manche Jieißung, beren man ßch burchaus 
nicht ;u fchämen braucht. Ärft bei ben größeren Tlrbeiten trat bie Tlrmut unferer 
Seit an lebenbigen, nicht burcß bie Konvention abgegriffenen Symbolen feßmera* 
ließ ßervor. wo bei ben Schöpfungen burch ben örtlichen Sufammenhang 
ber Tlnlage, alfo burd> bie ftäbtebauliche 3bee, ein gefteigerter Tßarafter erreicht 
werben fonnte, würbe bas einigermaßen überwunben: bas feierlicß verfenf te ITlal 
in München, bie fd>lfd>te Äßrenßalle in Berlin, bie eigentümlich in ben Verfeßr 
bes Tages geftellte Kiefentafel in Jamburg reben eine ßille aber einbrin gliche 
Sprache. 3a, auch bas mit fehr vernehmlicher Stimme rebenbe Tannenberg* 
benfmal in Oftpreußen (Tlrcß. ©ebr. Krüger) lebt allein von feinem „ßäbte* 
baulichen" ©ebanfen unb bas UTarine*nTal, bas HTunjer bei Kiel errichtet ßat, 
erhalt feine ^auptwirfung burch bie große Tlrt, wie es mit bem meer in 23e* 
jiehung gefegt ift. Senft man baneben an bie ßilflofe Tlrt, wie ber Kßeinftrom 
unb bas Vlieberwalbbenfmal in 33eaießung flehen, fo ßeßt man ben Unterfcßieb 
ber Seiten am beutlichften.

Tiber nießt nur auf beutfeßem 23oben ftnb im Sufammenhang mit bem Kriege 
Senfmalsanlagen entftanben. Tin vielen Orten, wo beutfehe Krieger in frember 
Ärbe ruhen, ftnb burch bie raftlofe Tlrbett bes „Volfsbunb Seutfcße Kriegs* 
gräberfürforge" „Totenburgen" entftanben, bie in ber Tlrt, wie ße ßch feßließt 
unb groß einer Äanbfcßaft einfügen, etwas von bem atmen, was wir als 
„heroifchen" Kunftausbrucf erfeßnen unb fo feiten erreichen.

Slicten wir von ber gelben Verehrung aur ©ottesvereßrung, fo fehen wir 
auch in bem Thema Kircße eine ausgefprochene Wanblung eintreten. Sie ift 
auerft auf bem ©ebiet bes proteftantifchen Kircßenbaus au fpüren. ^ier hatten 
bie liturgtfchen ^orberungen, bie anfchlteßenb an bie Schriften bes Pfarrer 
Sulae von (Cornelius ©urlitt befonbers einbringlich vertreten würben, au neuer 
Bewegung geführt: auf bem Sresbener Kirchenbaufongreß von I906 würben 
bie ©runbaüge bes Programms einer ber prebigt geweißten „©emeinbefireße" 
neu feftgelegt. 3n ber Tlusftellung, an welche ber Kongreß anfnüpfte, war in 
einer JUufterfirche (Schumacher) eine neue Äöfung für bie organifße Äin* 
glieberung von Kanael, Tlltar unb Orgel vorgeführt unb in Schilling & ©raeb* 
ners „Tßrißusfir4>e" fonnte man ben neuen Typus eines einheitlichen Kaum* 
gebilbes verwirflicht fehen, ber fpäter in ber „Sionsfircße" eine weitere cßaraf* 
teriftifeße Äntwicflung fanb. ©leießaeitig war von Sarmftabt burcß ^riebrieß 
pütaers unb von Stuttgart aus burcß UTartin Älfäßers Kircßenbauten eine 
Bewegung für bie einfaeße Saalfircße in bie Tat umgefe^t. Statt bes aeit* 
fremben liebäugelns mit ben verfümmerten formen einftiger Katßebralen, 
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befann man ftch auf bie befcheibenere äußere Kolle, bie eine ©emeinbeFirche 
heute fpielt, unb fuchte ihr burch bas liebevolle Äingehen auf ihre Befonber» 
feiten wieber bie verlorene SnnigFeit jurüsfsugewinnen. Tiber no4> war man 
im Äpperimentierzuftanb als ber Krieg eintrat, fo baf ftd> hiev nad> I9I9 ein 
breites £elb für neue Äöfungen im Sinne ber ^orberung nad> einem einheitlichen 
Kaumgebilbe ergab. So fehen wir neben ben ftimmungsvoll aus ber Eigenart 
ber Umgebung entwiifelten Kirchenbauten, wie fie in Sübbeutfchlanb beifpiels» 
weife Beftelmeyer fchuf, in Vlorbbeutfchlanb Kirchen entftehen, bei benen bie 
Eigenart ber KonftruFtion im Vorher grunbe fteht. sDie „SternFirche" von 
Bartning (1922) ift ber Verfuch, bem proteftantifchen ©ottesbienft burch einen 
Sentralbau gerecht Z« werben, in erfter Äinie aber ift fte boch wohl ein geift» 
reiches, vielleicht übergeiftreiches Spiel mit ben UlöglidjFeiten eines Kippenbaus 
in Äifenbeton; bie „StahlFirche" bes gleichen Künftlers auf ber preffeausftellung 
in Köln 1928 war ber bemerkenswerte Verfuch einer zwei gefchoffi gen Kn» 
läge (©emeinbefaal unter bem Saal bes ©ottesbienftes), aber in erfter Xinie 
merFte man ihr boch ixt« Wefen eines technifchen Äpperiments an; unb biefer 
Äinbruck verfchwinbet nicht bei ben unter Äinfltuf bes Parifer Äifenbetonmeifters 
Perret ftehenben Werken von Ulofer in Bafel unb von pinno unb ©runb in 
Sortmunb. Kuch bie Kirche in Berlin»Wilmersborf von ^öger ift biefer ©ruppe 
neuartiger Äifenbeton gebilbe verwanbt, aber ihr wirb bie Kälte bes Äifenbeton» 
Äinbruifs burch bie VerFIeibung mit Bacfftein genommen unb ber Spitzbogen, 
ber bas 3nnere beherrfcht, len Ft bas ©efühl vom Äifenbeton zu mittelalterlichen 
Vorftellungen herüber. Sas ftnb nur einige Beifpiele für intereffante ard>iteF» 
tonifche Äeiftungen, aber es fehlt ihnen bie Äinfalt Fird>ltd>er ^römmigFett. 
Ulan wirb an ein Wort Otto Bartnings erinnert: „Ser Kirchenbau ift bei uns 
bis iur UnerträglichFett mit Problemen belaftet unb bem Äpperiment aus» 
geliefert." Wenn man bas Wefen ber heutigen religiöfen Strömungen betrachtet, 
wirb man ftch Faum wunbern, baf es burch einen folgen Suftanb hinburch muf.

Ulan barf ben mutig ftrebenben Otto Bartning felbft nicht allein nach feinen 
befonbers ftarF beachteten technifchen Spitzenleiftungen beurteilen; in manchen 
ber vielen Kirchen, bie er für bie Äos»von»Kom»Bewegung gefchaffen h^t, weif 
er fein Siel viel einfacher zu erreichen unb feine Bemühungen um einen evange» 
lifchen Sentralbau finben auch i» einer fchlichteren 5orm, als bas Ulobell ber 
SternFirche fte zeigte, burch bie Flare ©eftaltung ber KunbFirche in Äffen» 
Kltftabt ihre Ärfüllung (1929/30). Siefer SentralbaugebanFe tritt im evange» 
lifcl;en Kirchenbau neuerbings wieber oft hervor1), aber bie Ärage SentralFirche 
ober KichtungsFirche, bie früher bie ©emüter bewegte, fteht zurück gegenüber 
bem alleinigen Streben nach einem ungeteilten Kaum, ber bie ©emeinbe unb 
bie Suftrumente bes Kultes einheitlich umfaßt. Sas Problem ber zweigefchofftgen 
Kirche (bie BugenhagenFirche in Jamburg gibt ein Beifpiel) fpielt baneben eine

2) Dgl. Waltet £> ift el, „Proteflantif4>et Üirdjenbau feit 1900 in £>eutf4>Ian&". Sürid;.
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Kolle. Sie fchafft bem Tlrd^itcitcn bie äußere HlöglichFett, ben ^auFörper gegen« 
über ben hohe« ©roßffabtnachbarn gebührenb hervor?uheben, ohne bafür 
Fünffacher Steigerungen ;u bebürfen, innerlich betrachtet aber gibt ße ber 
foßalen Äinftellung ber heutigen Kirchenbewegung architeFtontfchen Tlusbrucf. 
„Hlan wirb uns bie ©eneration nennen, in ber ber ©emeinbehausbau begonnen 
hat", fagt 23artning auf bem III. Kongreß für evangelifchen Ktrchenbau unb 
fügt hi«;»: „Wenn wir ein ©emeinbeh<ws bauen, wiffen wir, was wir wollen. 
Wenn wir eine Kirche bauen, wiffen wir es nicht." Saß biefe ^rFenntnis ftch 
mit bem hohen Streben vereint, bem wir überall auf biefem ©ebtete begegnen, 
ift hoffnungsvoll.

£)er Fatholifche Kirchenbau h<tt erft nach bem Kriege bie Ueffeln äußerlicher 
hiftorifcher Konvention abgeftreift. T3et ihm tritt ber Sentralbau gan; jurücf, 
aber bie KichtungsFirche seigt eine cEenben?, bie ben evangelifchen Äöfungen 
nid>t fernfteht. Äine ftü^enlofe ^aßliFa, bei ber bie Secfen ber Seitenfchiffe an 
großen Äängsträgern aufgehängt ftnb, wie ^erFommer fte bevorzugt (;. 25. 
Kirche in St. Wenbel a. b. Saar) fonnte auch ben proteftantifchen ^orberungen 
entfprechen. Wo bie bauten ben inneren Sufammenhang mit cErabttion geßif« 
fentlich vermetben, wie bie 23onifatiusFirche in Franffurt a. HI. von Hlartin 
Weber, geraten fie leicht in ©efahr, bie Stimmung burch all;u auffallenbe 
IKittel von 5arbe unb 4icht anjuftreben. Völlig frei au geftalten unb boch etwas 
von bem unbeftimmbaren Kei? alter chriftlidher SaFralFunft ein?ufangen, ift 
neben bem vielgeftaltigen Wiener, (Tiemens ^oljmeifter, einem Hlanne befonbers 
gelungen, ber aus ^heobor Fifchers Kreife hervorgegangen ift: SomintFus 
23öhm (geb. 1880 in Bayern). (Er h^t von 1920—30 eine erftaunliche Fülle 
Fatholtfcher Kirchen in bie Welt gefegt, in benen ftch freie architeftonifche ®e« 
ftaltungsfraft unb pietätvolles ©efühl in oft fchöner Weife verbinben. Saß 
bie SuFunft aber in immer größerer formaler (Einfachheit liegt, bürfte bas 
WirFen von Kubolf Schwär? anbeuten, ber in feiner Tlachener Fronleichnams« 
firche einen 23au gefchaffen hAtz ber es wagt, nur burch bie geheimnisvollen 
Hüttel einfachfter Kaumbilbung, ber Hluftf feiner Proportionen unb ber 
malenben Kraft bes Xicßtes eine eble FeierlichFeit ?u erffreben. Tille biefe Ke« 
gungen auf Firchlichem ©ebiet laßen erfennen, baß eine Heubelebung bes 
religtöfen Sinnes, auf bie unfere Seit immer felmfüchttger hofft/ tron ber ^err« 
fchaft bes nü^lichfeitsbaus einen lebenbigen Wiberhall in ber TlrchtteFtur wohl 
erwarten fann. (Es bebarf allerbings eines flaren Tlnrufs, um auch biefen 
Wiberhall flar werben ?u laßen.

Tluf bie 23elebung fafralen ©elftes beutet auch bie (Entwidflung auf einem 
gan? neuen ^augebiet hi«/ bas ber Ftrchlichen Kunft eng verwanbt ift: ber 
Krematoriumsbau. (Er ftellt bie eigentümliche Tlufgabe, einen h^thfi Fom« 
pikierten technifchen betrieb unb einen hbchft anfpruchsvollen feierlichen betrieb 
fo mtteinanber ?u vereinigen, baß bem publiFum nur ber jweite ?um 23ewußtfein 
Fommt. £>te TlrchiteFten gingen besßalb in ihren Xöfungen sunächft von biefer 
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feierlichen Seite aus unb bie ted>nifche mußte ffch fo gut es ging biefen ®e« 
ftaltungsabftchten anpaffen. Tiber fie wußte boch, ihre vernachläfftgten Tin» 

fprüche geltenb zu machen, benn ein Element ihres Wefens ließ ftch nicht unter» 
brüten: bas war ber Schorn ftein. ©r trat in ber erften Pertobe bes Krema» 
toriumsbaues in oft höchft merFwürbtger Weife mit einem griechtfchen «Tempel, 
einem Flafftfchen Kuppelbau ober einer romanifchen Kapelle in KonfltFt. Sann 
verfteckte man ihn in kirchlich wirFenben Ormen, was felbft peter Sehrens 
bei feinem reizvollen Hagener Krematorium nicht verfchmähte. tBrft als man 
nicht von ber feierlichen, fonbern von ber technifchen Seite ausging, ihre Se» 
bürfniffe in größtmöglicher VoUFommenheit befriebigte unb baraus bie Vor» 
bebingungen ber feierlichen ©eftaltung entwickelte, Farn man zu wirFlichen 
Äöfungen, bie nun allerbings mit bem Schema hißorifcher «Tempel unb Kirchen 
nichts mehr anfangen Fonnten, fonbern ihr eigenes Wefen finben mußten. Sas 
Sresbener Krematorium (Schumacher) machte 1908 ^wn erftenmal biefen 
entfcheibenben Schritt.

I900 gab es in Seutfchlanb brei Fleine Verbrennungsanlagen, 1908 waren es 
Zwölf. Seit biefem 3ahre ftnb in Seutfchlanb bis 1932 fünfunbneunztg Krema« 
torien gebaut worben. UTan fteht, welch eine Kolle bies neue bauliche Problem 
im Silbe bes Schaffens biefer Seit gefpielt h^t. (th<traFtervolle unb würbtge 
Sauten würben nach bem Kriege von ^olzmeifter in Wien, be 3onge unb Wich« 
mann in Hannover, Konwtarz in Sreslau, ©rnft Kuhn in 5orft, Struck unb 
Wae^ler in Sortmunb unb manchen anberen ausgeführt; fchließlich wuchs bie 
Tlufgabe auch äußerlich, fo baß bas jüngße Krematorium, bas in Jamburg 1933 
vollenbet würbe (Schumacher), eine Saugruppe barftellt, in ber brei ^eierhallen 
unb fünf ®fen vorgefehen ffnb; aus einem hohen Kaudjrohr ftnb fechs gewor» 
ben, fo baß ßch ber «Typus bes SauwerFs auch gegen I908 völlig veränbert hat

Sie feierliche Seite bes Krematoriums fpielt in einen TlufgabenFrets herein, 
ber uns in mannigfachften Sufammenhängen immer wieber begegnet: bie neue 
Kaumgeftaltung ber großen ^alle. Sie ift bei einigen ber bebeutfamften Äei» 
ftungen ber Seit bas zentrale Problem. Schon vor bem Kriege ift hier tm Kuppel» 
bau burch bie ÄifenFonftruFtion ber ^ranFfurter ^efthalle unb bie Seton» 
FonftruFtion ber Sreslauer 3ahrhunberthalle ein ^öhepunFt erreicht. ÜJr würbe 
Faum zn überbieten fein, wenn nicht bie „Sywibagz'»T3auweife, bie mit ganz 
bünnen Schalen, alfo äußerft geringem ©ewtcßt, bie weiteften Spannungen 
ZU überwinben erlaubt (bet ber leipziger IBarFthalle 76 m), neue PerfpeFttven 
eröffnete. Stes technifche Wunber ift erfunben, um einem anberen technifchen 
Wunber, bem planetariuminftrument von Seiß bie bauliche ^ülle z« fchaffen, 
aber ber hierfür entftanbene Kaum h^t manchmal zugleich ben (TharaFter einer 
großen zentral geftalteten ^efthalle beFommen; am beutlichften ift bas beim 
Kiefenplanetarium ausgeprägt, bas Wilhelm Kreis für Süffelborf gebaut Iwt.

3m allgemeinen wiegt für biefe Jefthallen ber Xanghaustypus vor. Sts» 
weilen zeigt er arenaartige runbe Tlbfchlüffe, benn biefe Ktefenräume follen ben
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verfcßiebenften SwecEen bienen: neben Verfammlungen, Tluffüßrungen unb 
Tlusftellungen aueß bem Sport in feiner mannigfacßften ©eftalt. £ür biefen 
Univerfalgebraucß ßat bie von niosßammer»Sreslau unb £)elfs»£)ortmunb ent» 
tvorfene „Weftfalenßalle" in £>ortmunb eine ber bemerEenswerteften Höflingen 
gefunben; fte ift mit einer liebten Spannweite von 7^6m bureb (Earl £ucß= 
feßerer ©. m. b. 6. ausgefüßrt (1925), unb zwar, wie febon gefagt, in ^olz, bas 
bei vielen folcben fallen trotz Äifen unb äifenbeton (Triumphe feiert. Ulan 
muf bebauern, baß maneße geniale Weißungen biefer Tlrt, tvie bie in feßön» 
gefißwungenen £)reigelenE»5acßwerEbinbern Eonftruierte ^alle für bas £)resbener 
Sängerfeft 1925, bie fogar eine liebte Spannweite von 78 m erreichte, ein nur 
vorübergeßenbes iSafein gehabt ßaben.

S)er Sau berarttger großer fallen hüt ftcb im ^inblicE auf ben ©ebraueß naeß 
zwei Kicßtungen hi« fpezialißert. i&ie eine entftanb vor allem baburiß, baß naeß 
bem Kriege ber Segriff „fließe" eine Zeitlang auf zaßlreicße Stabte eine trüge» 
rifeße SauberEraft ausübte. Königsberg (Tlrcß. 6opp), Köln (Tlrcß. Pieper unb 
Tlbel), Sreslau (Tlrcß. Serg unb poelzig) unb «SranEfurt a. fll. haben flleffe» 
bauten von großem unb wirEungsvollem Sufcßnttt ausgefübrt, was bie alte 
flleffemetropole Leipzig veranlaßte, ihr burch bie Sauausftellung bes Wahres 
19X2 vorbereitetes ©elänbe in großzügiger Weife mit neuen fallen auszubauen 
(Tlrcß. (Eurt Scßiemid>en). £>ie großen Tlusftellungen, bie auch naeß bem Kriege 
noch ftattfanben, gaben «Laut in Ulagbeburg unb Straumer in Serlin Tlnlaß 
ZU ähnlichen baulichen Äeiftungen, bie bann in ben Tlusftellungen, bie £)üffelborf 
1926 mit feiner 6ygieneausfteUung unb Köln 1928 mit feiner „preffa" in alt» 
hergebrachtem Wettbewerb veranftalteten, ihren Eünftlerifcßen ^ößepunEt 
erreichten. Sie ftellten Wilhelm Kreis unb Tlbolf Tlbel vor Tlufgaben, wie fte 
in foltßer ©roßartigEeit feiten einem TlrcßiteEten zuteil werben.

£>ie anbere Kicßtung liegt in ber Verfeinerung bes neutralen Saalgebilbes 
Zur Spezialaufgabe „UTufiEfaal". Tlucß auf biefem ©ebiet ßat bie HacßEriegs» 
Zeit brei feßr bemerEenswerte Äeißungen ßervorgebraeßt, bie fteß nießt nur burcß 
ißre auf flTaffenEonzerte bereeßnete ©röße, fonbern aueß burcß ißre Eigenart 
auszeießnen: ber Kölner flleffeßausfaal, ben VerbeeE aus Sperrßolzplatten in 
fein Äifen gerüft ßerein gebaut ßat, bie fllüßlßeimer Konzertßalle, bie faßten» 
Eamp in einem Sau von Pfeifer unb ©roßmann mit feinfüßliger Eleganz 
ausgeftaltet ßat, unb bie fllagbeburger Stabtßalle, in ber ©öberi^ einen ebenfo 
praEtifcßen wie vorneßmen neuen Saaltypus feßuf. 5)ie ^inrteßtungen, bie ßier 
zur meeßanifeßen Veränberung bes pobiumraumes getroffen ftnb, bilben eine 
Tlrt TluftaEt z» Öen ganz neuartigen Tlnforberungen, welcße ber KunbfunE 
neuerbings an ben WuftEfaal ftellt. Solcß ein »JunEfaal wirb nießt nur in feinen 
©efamtabmeffungen burcß eine ßybrauließ beweglicße Wanb veränberbar, 
fonbern zeigt aueß Kaumausbucßtungen, bie je naeß aEußifcßem Sebarf zum 
^auptraum ßinzugezogen ober — balb ganz, halb teilweife — abgefcßloffen 
werben Eönnen; StalaEtiten aus Scßaumbeton verftärEen bie ScßallwtrEung 
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ber Seife, bie pobiumwanb ift verstellbar, unb bas alles wirb von einem außer 
bem Saal ft^enben ^örmeifter mechanifch reguliert unb bebient. Sas 1$ Fein 
Kaum mehr, fonbern ein riefiges aFuftifches Onftrument, beffen KonftruFtton 
ben TlrchiteFten ;u gan? neuen Überlegungen führt. Sie Fragen ber TIFuftiF 
werben in einer Seit, bie immer größeren Kaumgebilben entgegenftrebt, eine 
wachfenbe Sebeutung l;aben. Äs ift ein Irrtum, wenn man glaubt, baß ber 
Äautfprecher fie überßüfftg gemacht ^at; bei afuftifd? fd>led>ten Käumen vervieb 
fältigt er nur i^re Schwächen. deshalb ift ber Fortfehritt in ber wiffenfchaftlichen 
Ärgrünbung ber aFuftifchen ©efetje fehr ;u begrüßen. Är wirb fraglos immer 
größere geftaltenbe Sebeutung haben.

Sem Konjertbau ift bie Tlufgabe „Theater "am nächften verwanbt. Sie war, 
wie wir faßen, in vieler ^inßcht bie füßrenbe Fünftlerifche Tlufgabe bes Iß.3aßr* 
ßunberts. Siefe Sebeutung |>at fie im 20. nicht mehr, obgleich fliänner wie 
Sülfer, Äittmann, Seeling unb ©sFar Kaufmann vor bem Kriege auf biefem 
©ebiet SemerFenswertes geleistet haben. Veach bem Kriege war es wieber bie 
Steigerung ins Kiefen hafte, was ber Tlufgabe eine befonbere Wenbung gab. 
poeljig baute einen veralteten Serliner SirFus 311m „©roßen Scßaufpielßaus" 
um unb fchuf babei ein WerF, in bem er aus aFuftifchen Forberungen eine eigen* 
tümliche pßantafiiF ber Formgebung entwickelte. QsFar Kaufmann machte 
aus ber alten Kroll*0per einen rieftgen Saalbau von erlefener Pracht.

flieht als ber eigentliche Tßeaterbau befcßäftigt ber illegitime Sprößling bes 
Scßaufpiels, bas Äicßtfpiel, bie SauFunft ber VlacßFriegsjeit. ^ter erwäcßft 
Fein im Kerne neuartiges Problem; bas Äicßtfpielßaus ift als Tlufgabe gleichfam 
ein bemoFratiftertes (Ehester mit einfaeßften optifchen Sebtngungen, ohne bie 
technifchen Tlnforberungen bes Sühnenapparats unb ohne bie fojtologifcßen 
Tlnforberungen bes ©efellfcßaftslebens. Tils gefcßmacFlicße Tlufgabe aber ßat 
es manchem TlrchiteFten eine willFommene ©elegenheit baulichem Kafftnement 
gegeben unb Weißungen, wie poeljtgs „Tapitol" in Serlin, Karl Schneibers 
„ÄmelFapalaft" in Jamburg, Äricß ATenbelsfoßns „Univerfum" in Serlin ober 
FriQ SlocFs „Seutfchlanb*^aus" in Jamburg gehören bureßaus jum Silbe ber 
Seit. 3a, es ift cßaraFteriftifcß, baß bas „Kino" bem TlrchiteFten auf ber Äein* 
wanb Tlufgaben geftellt ßat, bie bie ameriFaniftifche Seite feiner Phantafte in 
technifchen SuFunftsbilbern mehr in Sewegung gefegt ßaben, als es bie WirF* 
licßFeit glücflicßerwetfe tun Fonnte.

Sehen wir ßier vielleicht ein Ventil für bas, was freß tn ber vorangehenben 
Äpocße in ben monumentalen papterarchiteFturen von Feber unb Kohle entlub? 
Äs gibt in ber (Tat ein Keich Fünftlerifcher Afonumentalphantafte, bas bem 
TlrchiteFten auch in nüchternen Setten nicht verfdjloffen ju fein braucht: bie 
ThecvterbeForatton. Was hätte SchinFel in berSrach?eit feinerftürmifchften 
Hugenb angefangen, wenn ihm biefe flTöglichFeit ibealen Schaffens verfchloffen 
geblieben wäre? Solche Quelle ber Kunft würbe bem TlrchiteFten im Verlauf 
bes Ig. 3ahrhunberts burch h<tnbferttge Spesialiften völlig verhüttet; ba$ 
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fte ißm wenigstens aum (teil aurücferobert ift, fann man unter bie Errungen» 
fcßaften bes jungen 20.3aßrßunberts rechnen, benn es k>at ftcß bubet vor allem 
um bie eble Tlufgabe geßanbelt, für bas jeitlofe Elafftfcße &rama, tnsbefonbere 
für SßaEefpeare, einen Stil a« finben. 3Das ift ein prüfftein für bas latente 
monumentale Empfinben ber Seit unb manfyez Scßöne ift babei autage getreten. 
Hocß ftnb bie Tlnaeicßen fpärlicß, baf Äßnliißes ftrf) aueß tm 5ilm au felbftän» 
bigen Eünftlerifcßen Tlrbeiten weiterentwitfelt.

Wenn wir unter ben TSulturbauten, bie in ben legten 3aßraeßnten ben 
TlrcßiteEten befcßäftigen, weiter Umfcßau ßalten, ftnben wir entfcßeibenbe 
Wenbungen auf bem ©ebtete bes mufeums. Vlad) bem Kriege ftnb maneße 
Eünftlerifcß wertvolle Scßlöffer au iTiufeen gemaeßt, — barin lag woßl ein 
Eulturelles aber Eein bauließes Verbienft. Wenn man jeboeß in Serlin aus einer 
verladenen Saßnßofsßalle ein gutes teeßnifeßes mufeum maeßte, in Sremen 
aus einem Tlltersßetm, in J^übecE aus einem TMofter, in T^öln aus einer Tiaferne 
ein reiavolles Tiulturmufeum feßuf, fo verbient bas ßervorgeßoben a« werben. 
25ad ftcß bet ben neubauten auf biefem ©ebtete ein Streben naeß „SacßlicßEeit" 
aeigte, war in ßoßem ©rabe nötig, benn ntrgenbs ßat bie StilarcßtteEtur meßr 
geglaubt, alle ißre fünfte entfalten au müffen, wie bei biefen Sauten. Vielleicßt 
war es befonbers feßwer bei ben mufeen, bie eine ßifiorifeße Tiultur fpiegeln 
follen, ben rießtigen Weg au ftnben; bie auferorbentlicße EinfüßlungsEunfl, bie 
©abriel Setbl tm Sayertfcßen nationalmufeum unb bie Äubwig Hoffmann im 
Serltner UtärEifcßen mufeum bewies, ßatte eine Empörung ber ^acßleute 
ßervorgerufen, bie ftatt beffen einen neutralen „tHagaainbau" forberten. Soiefe 
Wünfcße ftnb auf bie entfpreeßenben Sauten biefer 3aßre nießt oßne Einflud 
gewefen. Seftelmeyer entwicEelt beifpielsweife beim Erweiterungsbau bes 
nürnberger „©ermanifeßen mufeums" bie Tlbtetlung für maleret in gana 
neutral geßaltenen ©berlitßtfölen unb feßafft nur tm (Ereppenbau ben Übergang 
au ben ßiftorifeß geftalteten alten TUumen; beim „Mufeum für ^amburgifeße 
©efeßießte" (Scßumacßer) ift jebe ßiftorifeße ^ormbtlbung vermieben unb nur 
burcß bie Xaumbilbungen bes baultcßen Organismus wirb verfueßt, bem Genius 
loci gereeßt au werben.

Sei Tümftmufeen wirb bas aentrale Problem ebenfo wie bei wiffenfcßaftließen 
Sammlungen bie jeweilige Seleucßtungsfrage; ber Kaum wirb gletcßfam aur 
Vitrine, bie feinen anberen Swetf ßat, als ben ©egenftanb gut ftcßtbar in ge» 
fcßmacEvoller Tlufftellung au bergen. Soiee bienenbe Seftreben tritt fogar im 
3nnern von Sauten ßervor, bie aufen noeß in fo ausgefproeßener Weife ben 
(EßaraEter arcßiteEtonifcßen Selbftaweifs tragen, wie bie neuen ITlufeumsbauten 
in Serlin (üleffel unb Äubwig Hoffmann), beren ^ertigftellung eine ber ftarEften 
Eünftlerifcßen Einbrüdfe ber VcacßEriegsaeit war. ©ana barauf eingeftellt ift ber 
Heubau ber Hamburger T^unftßalle (Erbe), ber burcß bie Eonfequente Ein* 
füßrung von Äaternenlicßt unb ßoßem Seitenlicßt Scßule gemaeßt ßat; a« 
mannigfaltigeren Einbrütfen licßttecßntfcßer Tlrt Eommt Ebmunb T^örner in

II Sc^uma^er, Strömungen 



162 Sie baulichen Regungen I9H bis 1930

bem tntereffanten Sau bes 5olfwang»Mufeums in Effen (1926). (gegenüber 
bem einbettigen Programm ber Vorführung von Tümftwerfen tvirb bie Tluf» 
gäbe in wiffenfchaftlichen Mufeen, bie bas verfchiebenartigfte Material jur Sar« 
ftellung bringen müffen, immer fchwieriger. gür bie Tlrt, wie hier ganz vom 
Schauobjeft ausgegangen wirb, ift bas ^ygtene»Mufeum in Sresben von 
Wilhelm ^Kreis (1927/30) ein bemerfenswertes Seifpiel. Ser Zünftler, ber bei 
feinem vorgefdßchtlichen Mufeum in ^alle (1913) noch ßärf im Sanne einer 
architeftonifchen Tlbßcht ftanb, wirb h^r ganz ;um Siener ber neuen Methoben 
ausftellungstechnifcher Mitteilung unb gibt bem Sau nur in bem ber wißen» 
fchaftlichen Tlrbeit unb ber Verwaltung gewibmeten (Teil bas repräfentative 
©epräge, bas ber Vbee gerecht wirb, ber bas ganze Werf bient. Vn allen biefen 
neueren Mufeen ift burch Vortragsfaal, Sibliothef unb Äeferäume bereits ber 
^Ketm gelegt zu einer Verbinbung von Mufeum unb wiffenfchaftlichem Vnftitut. 
Tlus biefem T^eim hät ©sfar von Miller im Münchener „Seutfchen Mufeum" 
einen neuartigen OP erwachfen laffen, bei bem Schaufammlung unb Stubien» 
apparat ftch an Sebeutung bie Waage halten. Sarin liegt wohl bie bebeutfamße 
Xeißung, bie auf bem ©ebiet bes Mufeumswefens in unferem Seitabßhnitt zu 
verzeichnen ift. Sies Programm hät noch feine vollgültige bauliche 5orm ge» 
wonnen. Ser Sau ber S^aufammlung, ben Emanuel Seibl nach ©abriel Seibis 
Obe weiterführte, lag als Tlufgabe bem Wefen biefer beiben Meifter fern, erft 
im Sau bes Stubien gebäubes, bas Sibliothef, Äefefäle unb Vortragsfäle 
^Kongreßhalle) umfaßt, tritt unter Seftelmeyers ^änben bie ber neuen Seit ent» 
fprechenbe „fachliche" Tluffaßung beutlich hervor. Ser gewaltige Sau ber 
Serliner Staatsbibliothek ben ^ne 1913 vollenbete, hätte biefe Tluffaßung 
fchmerjlich vermißen laffen. paulSona^ hät in ben gleichen fahren, in benen ße 
entftanb, in ber Obinger Univerfitätsbibliothef bas Seifpiel einer flaren ©rgant» 
fation von Äefefaal», Süchermagazin», Katalog» unb Setriebsräumen gegeben 
unb ber gewaltige Sau, ben bas beutfche Suchgewerbe in gxiföiQ errichtete 
(Tlrchiteft pufch), ift in feiner Tlnlage bas Mußer einer präfenzbtbliothef. Tiber 
noch feine beutfche Sibliothef hät bem Sefucher bas fofortige mühelofe ©enießen 
ihrer Schäle fo leicht gemacht wie ber neue Münchener Sau. Seine Tlnlage 
verlocft jum geiftigen Einbringen in bas Wefen ber Erfcheinungen, bie ftch in 
ber Schaufammlung barftellen; unb bas war ©sfar von Millers hohes Siel.

Unter ben Heineren Sibliothefsbauten fällt Äarl Elfarts Stabtbibliothef in 
Hannover befonbers auf; ße nu^t einen engen Saupla^ aufs äußerfte aus, in» 
bem ße über fünf bem Verfehr unb ber Verwaltung bienenben ©eßhoffen bas 
Süchermagazin turmartig erhebt. Sem fo entftehenben ^ochhäus gibt ber 
Vertifalismus ber langgeftrecften Magazinfenfter einen lebensvollen Oärafter.

Wenn man ftch «ach fonftigen wiffenfchaftlichen Sauten ber Nachkriegszeit 

umfchaut, fo liegt es in ber Natur biefer 3ahre, baß ße mehr in ben 6intergrunb 
treten. München hätte nicht lange vor bem ^Kriege feiner Untverfität burch 
Seftelmeyers großangelegten Erweiterungsbau ein neues ©eßcht gegeben 
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(I9II), bie Tresbener Technifche ^ödrffyule war burch Wülfers Neubauten völlig 
umgeftaltet (1912), Jamburg hatte burch ba« Vorlefungsgebäube von Tiftel unb 
©rubi^ (1911) ben ©runbftein su feiner I9I9 verwirklichten Univerfität gelegt. 
Was je^t in Teutfchlanb gebaut würbe, waren vor allem Onftitute, Forfchungs-- 
ftätten ber Kaifer»Wilhelm»Kkabemie, — Verfuchsanftalten ber Sraunfchweiger 
^ochf<h»le (IKühlenpforbt) unb ganz befonbers Sauten, bie in irgenbeiner Weife 
ber ©efunbheitspfiege bienten. Kaum ein Krankenhaus ift in Teutfchlanb 
nicht zugleich eine wiffenfchaftliche Knftalt: Jamburg konnte feine mebizinifche 
Fakultät ohne einen Neubau errichten; es befaß unter anberem im Tropen» 
inftitut, im 3nftitut für ©eburtsbilfe, ber 3rrenanftalt Friebrichsberg unb ber 
Pathologie in Eppenborf (Architekt Schumacher) Sauten, bie neben ihrer 
praktifchen Funktion ben neueften wiffenfchaftlichen Einrichtungen in ihrem 
jeweiligen ©ebiete genügten.

3m Sereicb ber Krankenhausbauten vollzog ftch aber nach bem Kriege ein 
bebeutfamer grunbfä^lidjer Umfchwung. Tie großen, aus vielen einzelnen ©e» 
bäuben zufammengruppierten Krankenhausftäbte, wie bas Virchow-Kranken
haus in Serlin (Ä. Hoffmann) ober bas Sarmbecfer Krankenhaus in Jamburg 
(Ft. Kuppel) waren ber Stolz ber Vorkriegszeit. Sie erwiefen ftch burch »hte 
Weitläufigkeit als fehr koftfpielig in Sau unb in Setrieb, fo baß eine Tenbenz 
nach Konzentration einfe^te, bie im Hochhaus-Krankenhaus, bas Schachner in 
muftergültiger Weife in München errichtete, ihren ftärkften Kusbruck fanb. Fach
leute, wie Hermann Tiftel, fehen in biefer Entwicklungsrichtung bie Sukunft.

Tie zunehmenbe Freilufttherapie führte in ben Einzelbauten, insbefonbere 
wenn fte ber Kinberpßege bienen, vielfach Z»m terraffenartig abgetreppten Sau» 
körper (z. S. Krankenhaus Waiblingen von Kich. Töcfer, Krankenhaus Harb» 
heim von ©. tBe^enborf unb 3. Schneiber), ber auch füt Sanatorien unb 
Erholungsheime einen neuen eigenartigen Typus gab (z. S. Siechenheim von 
UTart Stamm in Frankfurt). Tie Saukunft von ftreng=puritanifcher „Sachlich» 
keit" hat auf biefem ©ebiete ber mebizinifchen Sauten vielleicht ihre ftärkfte 
Knwenbung gefunben unb ber hygienifche Seigefchmacf, ber ihr von Natur aus 
anhaftet, mutet hier wohl auch am eheften überzeugenb an.

Ties puritanifche Wefen hat auch ben S ch u l b a u ber Nachkriegszeit z« be» 
herrfchen gefucht unb bie großen Fenfterßächen ber Klaffen, beren Sellenfyftem 
biefer Sauaufgabe ihren Charakter gibt, brachten zufammen mit bem ©ebot 
äußerfter Sparfamkeit in ber Tat bie ©efahr einer magazinartigen Wirkung mit 
ftch, bie burch bas flache Tach, bas zu £ehr» unb ©ymnaftikzwecken biente, noch 
vermehrt würbe unb häufig nicht überwunben ift. Tennoch hat ftch burch bie 
©ruppierung von Klaffenkörper, Treppenhaus unb ben größeren Elementen, 
wie Turnhalle unb ©ymnaftikfaal (bisweilen auch einer Kula) ein Typus 
herausgebilbet, ber in ber ^anb feinfühliger Krchitekten burchaus freunblichen 
Tharakter trägt unb bie Ulitte hält zwifchen ben beiben Extremen, zu benen ber 
Schulbau entarten kann: „Schulkaferne" ober „Schulpalaft".

ii*
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«Die Schule ift bie weitaus bebeutenbfte öffentliche Tlufgabe ber HachFriegszeit 
geworben unb zugleich biejenige, beren Programm am liebevollen, aber auch 
am epperimentierfreubigften burchgearbeitet ift. Wohl feiten fpiegeln ftch geifttge 
Bewegungen fo beutlich in Bauten wiber, wie bie pabagogifchen Bewegungen 
ber nachfriegsjeit, bie bem Kinbe ftatt bes Verftanbesbrills, Verftänbms ber 
Y7atur, ©eftaltungsfreube, Körperpflege unb BluftF bringen wollten. Tille biefe 
Siele h<*ben einen baulichen Hieberfchlag, ber ben Schulbau, — vor allem bie 
VolFsfchule — zu einer neuen Tlufgabe machte.

VolFsfchule unb höhere Schule werben ftch ähnlicher unb ftnb manchmal, wie 
Zum Beifpiel in ber Hamburger „Walbbörferfchule", zu einer wirFungsvoll ge« 
fteigerten Einheit zufammen gezogen, ja, bas problematifche Äpperiment ber 
Vereinigung fämtlicher verfchiebener Schularten zu einer „©efamtfchule", bie 
3000 Kinber umfaflt, ift fogar von Bruno daut in ber Heu«Kö Uner Dammweg« 
fchule zur Tlusführung gebracht, tiefer Tlngleichung ber Schularten fteht eine 
Differenzierung ber Sd>ulfyfteme gegenüber: neben bie alte „Klaffenfchule", in 
ber jebe Schülergruppe eine „6eimHaffe" hat, tritt bie „Tlrbeitsfchule", in ber 
man nur „^achFlaflen" Fennt, bie abwechfelnb von allen Schülern benu^t 
werben. Sie verlangt Oberlicht ober jweifeitige Beleuchtung unb bas führt ben 
TlrchiteFten zum Flachbau im ©egenfaQ ;um StocFwerFsbau. innerhalb biefes 
©egenfa^es aber fpielt ftch nun weiter ber Unterfchieb swifchen „pavillonbau" 
(Z. B. Schule Hieberurfel in ^ranFfurt a. BL, TlrchiteFt Schufter), „©ruppen« 
bau" (z. B. Schule Bornheimer ^ang von ©rnft Blay unb Schule in Bernau 
von Jannes Bleyer) unb bem „Äinheitsbau" ab, ber bie ftärFfte BlöglichFeit ber 
Konzentrierung unb Kattonalifterung gibt unb beshalb einftweilen vor allen 
anberen formen bie Oberhanb behalten hat. Die Schulen von Älfäffer in 5ranF« 
furt, bie Schule von Kaesler in delle, bie Schule in Suffenhaufen von Schmitt« 
henner unb bie Hamburger Schulen (Schumacher) ftnb architeFtonifche Beifpiele 
biefes Dyps.

©anz neue bauliche Tlnforberungen ftellte nach bem Kriege bie Organifation 
bes ^ortbilbungsfchulwefens. £ür bie verfchiebenen Berufsfchulen muflten bie 
d>araFteriftifchen formen erft gefunben werben, wobei Jamburg, Hannover 
(ÄlFart) unb Tlltona (Olfner) bie erften Schritte wagten.

Die neuen Schulbauten erhalten im Stabtbilb nicht nur burch ihte architeF« 
tonifche ©eftaltung, fonbern auch baburch eine erhöhte Bebeutung gegen früher, 
baft fte meiftens mit ben Tlnlagen öffentlicher Sportplätze in Verbinbung ftehen, 
benn £eibesübung unb Körperpflege fpielt eine immer wachfenbe Kolle. Das 
äuflert ftch auch in VolFsbabeanftalten, bei benen neben bem anfpruchs« 
volleren Typus ber zweigefchofftgen Schwimmhalle mit Oberlicht (Babeanftalt 
in dhemni^ von £reb Otto) auch eine einfachere eingefchofftge 5orm mit Seiten« 
licht entwitfelt wirb, für bie Älfäffer in ^ranFfurt a. BL unb ^einz Waffen in 
Berltn«Schöneberg reizvolle Beifpiele liefern. 5u bisher ganz ungewohnter Be« 
beutung Fommt aber nach bem Kriege bie ^reiluftbabeanftalt burch bie 
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Einbürgerung bes <$amilienbabes. Jamburg benu^t bas große WerE ber Kanalü 
ßerung ber oberen Tllfter bazu, folche Anlagen in einer Tlrt zu machen, bie ftch 
ber Hatur freunblich einpaßt, in aUergroßartigfter Weife aber hat Warttn Wagner 
int ^reibab Wannfee ein Werf gefchaffen, bas allen Tlnfprüchen eines groß» 
ftäbtifchen Kiefenbetriebs genügt unb ftch boch burch feine ßachen bauten mit 
großem ^aEt bem leicht verletzbaren norbißhen Lanbfd>aftsbilbe einfügt.

Solche 23abeanftalten werben auch ein cEeil ber großen Stabionanlagen, 
bie ;u ben bebeutenbften Leitungen biefer Seit gehören. Stto ITlarch hatte fchon 
vor bem Kriege im Srunewalb für fte Vorbilb unb Waßftab gefchaffen, feine 
Söhne Walter unb Werner Ward; fetzen biefes WerE in großartiger Weife fort, 
Zugleich aber traten u. a. ^ranEfurt (Wap 23romme), Köln (EncEe unb Tlbel) unb 
Nürnberg (Schweizer) mit Schöpfungen hervor, bie im Wurf nicht geringer 
waren unb in ihren ^ribünenbauten unb fonftigem Subehör eine Tlrt fportlichen 
23aucharaEter ausbilbeten, beffen unverhüllter technifcher Srunbton nicht im 
Wiberfpruch fteht mit ben Einbrütfen, bie bas fportliche Leben beherrfchen.

Sie forgfame Pflege, bie ben Leibesübungen mehr unb mehr im öffentlichen 
Leben zuteil wirb, wirEt nun vor allen Singen umgeftaltenb auf ben Seift, in 
bem bie öffentlichen Srünanlagen burchgebilbet werben; fie entwicEeln ftch 3# 
einem StücE Tlr^iteEtur aus ^obengeßaltung unb 23äumen. Ein „VolEsparE", 
wie ihn Jamburg in großem lUaßftab zum erftenmal mit bewußter Sielfe^ung 
in feinem StabtparE (Schumacher) fcßafft, ift ein Sebilbe aus Käumen, bie für 
ben Swetf beftimmter Benutzung burchgebilbet ftnb; für jebe Tlrt von Spiel, 
Sport, Erholung unb Kunftgenuß (WußE, cEheater, ^reilichtmufeum) ift Vor» 
forge getroffen. Tin bie Stelle bes promenierparEs ift ber WohnparE getreten. 
Sas 23efonbere ber Tlufgabe, bie man als „5reiluft=VolEshaus" bezeichnen 
Eönnte, liegt barin, bas Sefüge ber SwecEräume fo zu geftalten, baß bie Se» 
bürfniffe bes promenierparEes unvermerEt zugleich mitbefriebigt werben. Sb» 
gleich eine folche parEanlage ihrem inneren Wefen nach bas ausgefprochene 
Segenteil ber repräfentativen ^ürftenparEs bes 18. 3alwhnnberts ift, wirb ße 
in ber äußeren 5orm infolge ihrer architeftonifchen Haltung boch biefen Tlnlagen 
ähnlicher als bem englifchen ParE, ber bas Ip.Hahrhunbert beherrfchte. Siefer 
englifche Einßuß wirb nur langfam unb mühevoll vom neuen Seift z»rü<f» 
gebrängt, ber in Leberecht Wigge, EncEe, IKap Länger, TlUinger unb 
^arry Waaß befonbers wirEungsEräftige Vertreter ßnbet. Währenb Wap Länger 
feine feine Kunft in 23aben»23aben nach ber monumentalen Seite hin entwtcEelt, 
wirb ^arry Waaß zufammen mit Friebel Silbemeifter, ^ermann König unb 
manchen anberen ber phantaßevolle Umgeftalter bes privaten ^ausgartens, bem 
bie reizvollften neuen WtrEungen abgewonnen werben, unb ber mit ber Wohn» 
geftaltung bes Kaufes in eine lebenbtge Verbinbung tritt, wie fte bisher nicht 
geEannt war.

Unter ben öffentlichen Sebäuben, von benen wir fprachen, vollzieht ftch 
im 20. Hahrhunbert ein Vorgang, ber für bas 25ilb ber TlrchiteEtur von größter 
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Sebeutung wirb: bas Verwaltungsgebäube fpesialißert immer mehr zu 
einzelnen Sautypen. Ursprünglich wirb imKathAUS Alles sufammengefaßt, was 
ein ©emeinwefen su otbnen hAt, es birgt StabtpArlament, ©erichtsbarEeit unb 
^auptEaffe, ebenfo wie Feuerwehr, polisei unb ©efängnis.

£>ann folgt eine Seit, wo ber Sau nur noch Xepräfentation, bie ©berße 
Leitung unb ben eigentlichen Sürobetrieb umfaßt. 5)iefe £orm fpielt unter ben 
Aufgaben ber VlachEriegsseit Eaum noch eine Kolle; ein Sau wie bas Katßaus 
in Uerbingen von 5ri$ ^öger fteht vereinzelt ba. Vielfach erhalten bie Süro» 
betriebe in großen Stäbten charaEterißifche eigene Sauten, wie bas fcßmucke 
»aoehhAus, bas Xeitersborfer in UIünd>en für bie Sauverwaltung gebaut hAt, 
ober bas große KaffenhAllen umfchließenbe ©ebäube ber 5inan;verwaltung 
(Schumacher) in Jamburg. Schon fehr früh hAt ßch bas ©erichtsgebäube als 
felbßänbige Anlage losgelöft; es gab ganz befonberen KnlAß su ben öffentlichen 

Paläßen ber letzten ^Ahrzehnte bes I9. 3ahrhunberts, bei benen bie IHittelhAlle 
mit ihrer cTreppenAnlAge oftmals sum architeEtonifchen SelbßswedE wirb. Süefe 
©ewohnheit erbt ßch noch in bie erßen 3ahre bes 20. 3ahrh«nberts weiter, unb 
Seitigt Werfe wie bie geißreiche cCreppenhalle, bie ©tto Schmals 1905 im ®e= 
rühtsgebäube SerliwtUitte ausführt. Hach bem Kriege hört folche architeE- 
tonifche KepräfentAtion auf, bie Sauten, bie beifpielsweife Jamburg auf biefem 
©ebtete errichtet hAt (Sivilgericht, VollßrecEungsamt, ©erichtsgebäube Serge» 
borf), fuchen ihre Würbe ohne baulichen Kufwanb in ber ©efamthaltung.
^Währenb ßch int eigentlichen ©erichtswefen bie Sebürfniffe vereinfachen, 

Eomplisieren ße ftch int Sebürfnis bes © e fä n g n i s w e fe n s. £>ie philantbropifchen 
Neigungen biefer Seit ßnben einen charaEterißifchen Kusbruck in ber 2lrt, wie 
man bem ©efängnisbau bie ganse Schwere feelifcher SebrücEung s« nehmen 
verflicht. Unsbefonbere für unvorbeßrafte Oügenbliche ßnben ßch neue formen 
humanfter Krt, bie als bauliches Problem intereffant ßnb (vgl. Knßalt ©las» 
moor bei Jamburg), aber ihre Seßimmung faft vergeßen laffen.

Von ben anberen Kathaus»5»nEtionen entwickeln ßch vor allem polisei= 
wache unb Feuerwehr su felbßänbigen Eleinen ©ebilben. Sie fpielen in ber 
Phyßognomie ber ßch abElärenben ©roßßabt eine Kolle, bie burch ben ©egen» 
fa^ sum Wohnbausblock reisvoll entwickelt werben Eann.

t£ine gans befonbere Sebeutung unter ben öffentlichen Verwaltungs- 
gebäuben behÄlt bie poß. ©lücElicherweife nicht mehr in bem aufreisenben Sinn 
ber früheren Seit. £>urch W. Hoffmann baut ße in Horbbeutfchlanb einfache, 
natürliche SauwerEe; su gans befonberer Slüte aber entwickelt ße ßch in Sayern 
unter ber Leitung von Vorhoelser. Surch ihn unb einen Kreis begabter tHit» 
arbeitet (wie Barbers, SramingE u. a.) entßehen Sauten, bie ßch mit feinem 
Taft ber Umgebung einpaffen1). 3n länblichen SesirEen treffen ße befonbers 
glücklich ben (EhAraEter Anfpruchslofer ÄiebenswürbigEeit, in ber ©roßßabt

x) "001. Äarltnger, „Vteuere Poftbauten in S«vern", TOerlag Srucfmann. 
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fpiegeln ße bie Hare ©rganifation bes mußerßaften HTaßenbetriebs. Bauten 
wie bas zentrale paEetzußellamt in IKüncßen gehören z« ben tecßnifcß voll« 
Eommenßen unb zugleicß fcßmucEßen VTu^anlagen ber ganzen Äpocße.

Äs iß felbßverßänblicß, baß ztvifcßen ben öffentlichen Verwaltungs« 
gebäuben, bie betn reinen Bürobetrieb bienen, unb ben privaten Bauten biefer 
Tlrt Eaum ein grunbfätzlicßer Unterfcßieb beßeßt; es fei benn, baß bie erfteren, 
bie mit einem feften Programm rechnen tonnen, ben UlittelEorribor zwifcßen ben 
Büroreißen feft einbauen, wäßrenb bie letzteren freie Stützenßellungen vor« 
Zießen, um jeber etwa verlangten Teilung gerecßt werben z« Eönnen. Der 
Stü^enßellung liegt in beiben fällen eine Selleneinßeit jugrunbe, bie burcß 
ben ganzen Bau ßtnburcßgeßt unb ;u bienenßocEartigen HTaßenaußäufungen 
verlort: bie ^ocßßäufer in Deutfcßlanb ftnb faß alle Büroßäufer, als Woßn« 
form, für bie ße aueß vorgefeßlagen würben, ßaben ße ßcß glücElicßerweife nießt 
bureßgefetzt. Diefen 6ocßßäufern merEt man in ber Kegel ein Eünßlerifcßes Ver« 
antwortungsbewußtfein beutlicß an. Das UTar^ans in Düßelborf (Kreis), bas 
<30cßßaus in Köln (Körfer), bas Katßreiner«^aus in Berlin (Bruno Paul), bie 
’oo^ßäufer von UUßein unb ben BorßgwerEen (Äugen Scßmoßl) ßnb im bau« 
ließen (Organismus ber Stabt etwas völlig anberes, wie bie ameriEanifcßen 
^ocßßäufer; es ßnb Dominanten, bie mit Vorßcßt ins Stabtbilb eingefügt ßnb, 
unb bie in ißrer vereinzelten Ärfcßeinung als willEommene Betonungen in« 
mitten ber baupolizeilich uniformierten ©roßßabtquartiere wirEen.

Trotzbem ber Bau foleßer ^oeßßäufer in ben zwanziger fahren ber ehrgeizige 
Wunfcß jebes TlrchiteEten war unb auf bem papier waßre Uiärcßenträume in 
Äntwürfen biefer Tlrt erßanben, iß bie WirElicßEeit mit wenigen Tlusnaßmen vor 
erßeblicßen Äntgleifungen auf biefem ©ebiete bewaßrt geblieben, ba jeber ber« 
artige Bau als feßwer erringbare Tlusnaßme beßanbelt würbe. Sum natürließen 
Tlbßauen biefer Bewegung trugen fyßematifeße Unterfucßungen von ^ermann 
Dißel wefentlich bei, bie ergeben ßaben, baß unter normalen beutfeßen Verßält« 
nißen bie Kentabilität ber StocEwerEsßäufung beim zwölften ©efeßoße aufßört.

Tiber nießt nur in ^ocßßausformiß ber Büroßausbau z» einet ber marEante« 
ßen Tlufgaben ber Seit geworben. Schon vor bem Kriege ßaben Bauten wie bas 
Düßelborfer HTannesmannßaus von peter Beßrens (I9II/12) unb bas Klöpper« 
^aus von 5ri^ ^öger (I913) allgemeine TlufmerEfamEeit erregt; nacß bem Kriege 
aber iß Rögers eigenwilliges (Tßileßaus z» einem ber populärßen Bauten 
Jamburgs unb poelzigs Verwaltungsgeböube ber 3. ©. Warben in ^ranEfurt 
a. Hl. Z« einem ber einbrmfsvollßen neueren Bauten Deutfchlanbs geworben. 
Äs iß unmöglich, hier alle bie bebeutfamen Äeißungen z« erwäßnen, bie nacß 
bem Kriege auf biefem ©ebiete privater Verwaltungs« unb ©efchäftsgebäube 
entßanben ßnb. Sie tragen ben allerverfchiebenßen CßaraEter: palaftartig geben 
ßcß bie vornehmen Hlüncßener Steinbauten, wie bie Verßcherungs=Tlnßalt von 
©swalb Bieber ober bie Bayrifcße SentralbarleßnsEaffe von Äugen ^önig; 
wie trotzige Kaßelle wirEen BacEßeinbauten, wie bas „Ballinßaus" ber ©ebr.
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(Berfon, ber Sau bes nationalen ^anblungsgehilfen-Verbanbes von SFopp 
unb "Portmann in Jamburg, ober bas ^aus bes StummEonzerns von SonaQ in 
2)üftelborf; in eigentümlich fthmiegfamen, mafthinenhaften (Befügen bewegen 
ftch vielhumftrittene Sauten wie bas Sefchäftshaus Selfchow in Serlin von ben 
Srübern Xuckharbt unb TlnEer, unb vor allem von £tid> Wenbelsfohn, ber mit 
bem Umbau bes Verlagshaufes Kubolf Woffe 1921/23 eine ganze Keihe ber» 
artiger Sauten eröffnete, ©eine SätigEeit führt vom (Befthäftshaus zum ver» 
ivanbten Typus bes Kaufhaufes: ^aus Weidmann in ®leiwi$ (1922), ^aus 
Herpich, Serlin (1924726), ^aus Schocken in Nürnberg (1926) unb in (Ehemni^ 
(1928) ftnb Seifpiele bafür. Tin ben beiben letztgenannten Sauten Fann man 
befonbers beutlich fehen, wie ftch beim Kaufhaus ber Eonfequente VertiEalismus 
bem Weffels Wertheimbau1) bie Sahn brach, unb ber von zahlreichen Hach*  
folgern aufgenommen würbe, in einen ebenfo Eonfequenten ^orizontalismus 
umgewanbelt hat, ber bie ganzen YTachEriegsjahre beherrfcht.

*) iDer Unterfchieb jwifchm „Raufbaus", bas nut einer Warengattung bient unb „Waten- 
l>aus", bas bureb &>e "Vielheit ber Waren «batafterifiert tvtrb, ift uns in biefem Sufammenhang 
nicht wichtig.

35er Sau von Verwaltungsgebäuben fteht fehr häuftg mit ben großen 
□mbuftrieanlagen, z« benen fte gehören, in unmittelbarem baulichen Ju» 
fammenhang. Sas ergibt Tlufgaben von ganz neuem, oftmals büfter»groft» 
artigem (Bepräge. Vor bem Kriege haben vor allem Peter Sehrens, poelzig. 
Zitiert auch (Bropius, auf biefem (Bebiet unerwartete (BeftaltungsmöglichEeiten 
entbeckt. Was bamals noch in vereinzelten Äeiftungen hervortrat, wirb nach 
bem Kriege ein Setätigungsfelb von breitefter Tlusbehnung. Künftler wie 
Kreis, Kings, Tllfreb ^ifcher, «SahrenFamp, Karl Wach, ^ögg unb Wüller ent» 

falten hier eine WirFfamFeit, bie ben 3nbuftriegebieten eine neue Tlote geben 
würbe, wenn bie neuen Äinbrücke nicht mit fo viel nieberbrücEenben Äiebloftg» 
Fetten früherer Seit zu Fämpfen hätten. Vlur feiten ift es einem TlrchiteFten 
vergönnt, eine ganze 3nbuftrieftabt in einheitlichem (Beift aufbauen zu Eönnen, 
wie ^ans Hertlein bas mit immer wachfenber Schlichtheit unb (Brö^e in „Sie» 
mensftabt" getan hat. So beginnt unfere Unbuftrie ben baulichen Tlusbruck zu 
ftnben, ber ihren bebeutenben Äeiftungen entfpricht, es gibt Eaum ein beutfches 
WerE von hohem Kang, bas nicht unter ber Rührung eines wertvollen Tlrchi» 
tePten nach einem würbigen (Beftcht geftrebt hätte. 3n biefem Streben ftnb auch 
bie Fommunalen Einlagen nicht zurückgeblieben. Unter ben verworrenen Äin» 
brücken, bie benjenigen begrüben, ber ftch ber ©roftftabt nähert, ragt bei ber 
Hinfahrt nach Serlin bas KraftwerF „Sewag", bei ber Hinfahrt nach Jamburg 
bas ÄleEtrizitätswerF Tiefftak (Senfei) unb bei ber l£lbeeinfahrt nach Tlltona 
bas tSleFtrizitätswerP Schulau (Poelzig) in ruhiger (BroftartigFeit hervor, bie 
Waffertürme (z. S. in Äubwigshafen von Wayft & Freytag ober in Jamburg 
von Wenzel) unb bie (Bafometer (z. S. ber in KeidE von Ärlwein) ftnb Setonungen 
im Stabtbilbe geworben, bereu man ftch burchaus nicht mehr zu fchämen braucht.
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Vor allem aber ift bie marEthalle burch bie 6‘orberung nach großen überßht» 
liehen unb gleichwertigen gebeeften flächen Tlnlaß su einer Xaumentwicflung 
geworben, bie alle technifchen möglichEeiten ber Seit in Bewegung gefegt hat. 
Wir haben fchon erwähnt, baß biefe Tlufgabe bereits vor bem Kriege Älfäßer 
in Stuttgart unb Schachner in münchen su Onnenräumen bebeutfamer Tlrt 
geführt hat; KSt fonnte Älfäßer in ^ranffurt a. m. mit großem Tlufwanb eine 
»Salle erbauen, bie ;u ben ftolseften ©ebäuben ber Stabt gehört, unb Hubert 
Twitter errichtete in Äeipsig, wie wir bereits erwähnten, einen Bau, ber bie 
ungeheuren Spannweiten ber leichten 5eiß»£>ywibag»Kuppel ausnugte unb 
burch eine 5olge folcher Kuppelräume s« einem ©ebäubetypus fam, ber an bie 
großartigen Äinbrüdfe orientalifcher WölbEunft erinnert, sugleich aber bie 
perfpeEtive in neue tKöglic^Eeiten eröffnet. Oft hier ber Onnenraum bas aus» 
ßhlaggebenbe IBoment ber architeftonifchen Wirfung, fo ift es bei einem anberen 
BauwerE, bas ber Xebensverforgung ber ©roßftabt bient, ber äußere blaßen» 
einbruef. Vor allem in unferen großen »Säfen haben bie Kühlhäufer, biefe 
Speicher leicht verberblicher Waren, bilbmäßig betrachtet, bie Xolle früherer 
Kaftelle übernommen. Tils trotzige Kiefen Eör per liegen fte ba unb reisen ben 
geftaltenben TlrchiteEten burch bie möglichEeit, im ©egenfa^ su ben immer ftärEer 
burchbrochenen Wänben ber meiften heutigen VIu^ard>iteEtur einmal mächtige 
gefloßene flächen geftalten su Eönnen. 2)as ÄierEühlhaus ober bas Herings» 
Eühlhaus im Hamburger ^afen ßnb swißhen alle ben niebrigen Schuppen, bie ber 
Warenumßhlag nur erforbert, Symbole bes ©roßhanbels von mächtiger WirEung.

Was ß<h im WaßerverEehr baulich ?u einer Eonsentrierten WirEung 
sufammenßhließt, fonbern in bem Syftem ber ^afenbeefen sergliebert, bas führt 
beim SchienenverEehr su einer baulichen Sufammenfaßung, bie in vieler »Sin» 
fteht bie großartigfte Tlufgabe ber Seit geworben iß, bem Bahnhof. Wir haben 
fchon bavon gefprochen, wie bie ÄntwicElung feines techntßh»räumlichen 
(Organismus unb bie £mrchbilbung feiner Äifenhallen ber Bewältigung bes 
fünftlerifchen ©ansen vorangeeilt ift. Hach ^ranEfurt a. m. unb Bresben war 
ber Hamburger Bau in vieler Bestehung ein Schritt vorwärts, ja, wäre ohne 
ben Eletnlichen TlrchiteEturaufpuQ feiner Stabtfeite eine Äeißung von großem 
Format. Tim ^armftäbter Bahnhof brachte pü^er TlrchiteEtur unb Ingenieur» 
werE fchon einheitlicher sufammen, unb am Karlsruher Bahnhof gelang es 
Stürsenacfer, eine Äingangshalle su ßhaffen, bie fowohl in ihren praEtißhen 
Äinrichtungen, als auch in ihrem baulichen ©epräge gans bem Wefen ber 
Tlufgabe entfpricht. Äine gewiße unperfönliche Kepräfentation Eennseichnet 
bies Wefen, benn ber Bahnhof ift nicht etwa ein bloßer Swecfbau bes Ver» 
Eehrs, beßen großartige (Organifation in ihm sur Ärßheinung Eommt, fonbern 
barüber hinaus auch noch bie Ämpfangshalle einer Stabt, in ber ße bie erfte 
einlabenbe ©ebärbe macht, tiefer hoppelte (TharaEter läßt bie Tlufgabe fo 
bebeutfam werben unb rechtfertigt, ihr einen monumentalen (EharaEter s» 
geben. £afür bot ber Xeipsiger ^auptbahnhof ben TlrchiteEten Äoßow unb
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Küßne eine große ©elegenßeit. Sie ßaben ße weniger in ber Tlußenarcßiteftur, 
als in ber mächtigen Anlage ber Eingangshallen nnb bem großen in Eifenbeton 
ausgeführten Etuerbau ausjunü^en verftanben, burch ben alle bie eifernen 
^aßnßeighallen, bie in biefem Kopfbahnßof münben, aufgenommen werben. 
Eine völlig harmonißhe Äöfung von innen unb außen, von tecßnifcßem unb 
repräfentativem Einbruch ßat ber nach bem Kriege vollenbete Stuttgarter 
^auptbahnhof von paul ^ona^ gebracht. »hier fpielt ßcß ber praftifcße betrieb 
mit größter Einfachheit ab, unb wir befommen boch ben Einbrucf, am Knoten» 
punft einer mächtigen Organifation ju ßeßen; hier ift jeber Tlufwanb unb jebe 
betonte ^eierlicßfeit vermieben, unb wir fühlen boch, baß uns eine große felbft» 
bewußte Stabt würbig empfängt, daneben ift noch befonbers ßervorjußeben, 
in welch feiner Weife bas ^auwerf in bas ©efüge ber Stabt eingepaßt iß. 
Sas ift eine Seite, bie bei allen baulichen Einlagen, bie aus bem Verfeßr geboren 
ftnb, befonbers wichtig wirb: ße tragen eine meiß ausfcßlaggebenbe Verant» 
wortung ber Umgebung gegenüber, bie ße berühren.

Wenn wir auf bas Werf von paul ^ona^ blicEen, fehen tvir, baß ßcß bas nießt 
nur auf ben Verfeßr beließt, ber mit bem Scßienenftrang jufammenßängt. Es 
geßört ;u ben wießtigen unb für bie ^licEricßtung ber Seit maßgebenben (Taten, 
wie er unb ber ißm naßeßeßenbe Tlbolf Tlbel ben verfeßtebenen teeßnifeßen bauten, 
bie burcß bie VlecEarregulierung bebingt waren, ein ßarmonifeßes Tlusfeßen 
gegeben ßaben. Tillen Tlufgaben, bie ein Tlnpaffen an lanbfcßaftlicße EinbrücEe 
erforberten, ßanb bie Seit vor I900 gan; befonbers hilflos gegenüber; erß bie 
ungewöhnlich große Verantwortung, bie einige gewaltige Stauanlagen mit 
ßcß braeßten, gaben Veranlagung, bie 6ilfe feinfüßliger Tlrcßiteften in Tlnfprucß 
ju neßmen unb banf biefer (Tätigfeit ergaben ßcß Wirfungen von feltener ©roß» 
artigfeit. Tiber auch bie einfacheren Tlnlagen auf wafferteeßnifeßem (Sebiet be» 
bürfen biefer areßiteftonifeßen Xiebe, benn nirgenbs iß bie Verletjbarfeit ber 
Vlatur größer, als ba, wo Ulenfcßenßanb unb Wafferlauf miteinanber in 23e» 
rüßrung fommen.

£>aß ber Sinn hierfür allmählich wieber erwaißt, fann nießts beutlicßer 
jeigen, als ein 33li<f in bas (Sebiet bes 23rücEenbaus, ber ^anb in 6anb mit 
ber Entwicklung bes Straßenbaus eine immer größere Kolle im areßiteftonifeßen 
23ilbe ber Seit ;u fpielen beginnt. Um ber Ulotorißerung bes Verfeßrs gereeßt 
ju werben, ßat beifpielsweife Jamburg in ben wenigen Haßren von 1918—28 
fecßßg neue SrüdEen bauen müßen, bereu meiß in Satfßein ausgefüßrte ®e» 
ßaltung maneßen ber bebeutungsvollften Stellen ber Stabt ißr ©epräge gibt. 
Wo etwa auf biefem ©ebtete noeß Ulißflänge entßeßen, wie ße früher faß unver» 
meiblicß erfeßienen, liegt es nießt am Unvermögen ber Seit, fonbern am Unver» 
mögen rießtiger Tluftragserteilung. 3n Stein unb in SadEßein, vor allem aber 
in Eifen unb in ^eton ßnb fo viele taftvolle unb vielfacß fogar graßöfe Straßen 
brücEen entftanben, baß man ßier bie Hoffnung auf ein frueßtbares Sufammen» 
wirfen jwifeßen Tlrcßiteft unb Ingenieur ßcß bereits erfüllen ßeßt. Ulan beginnt
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;u verftehen, baß es ftd> niä>t um bas Sufammenführen zweier vergebener 
Serufe hanbelt, fonbern um bas Sufammenführen zweier verriebener Kräfte: 
ber ftärEften Kräfte rhythntifchen ©efühl® mit ftärEften Kräften EonftruFtiven 
Verffanbes.

©as (Selingen biefer Vereinigung tritt unter ben großen Srücfen ber Hach« 
Eriegszeit vielleicht am beutlichften in ber Köln«UTülheimer ^ängebrücEe hervor, 
bie Tlbolf Tlbel zufammen mit ber ©ortmunber Union gefchaffen hat. Sie erreicht 
ihre technifche Ttbßcht mit einem verhältnismäßig fo geringen Tlufwanb an 
JUaffe, baß man ein Siel technifcher Tlrbeit aufleuchten fteht: bie Entmateriali« 
ßerung bes EtnbrucEs burd; Knappheit ber KonftruEtion in Verbinbung mit 
©roße unb Schlichtheit ber £inie.

©as Streben nach folger Einfachheit ber ©effaltung wirb bei WerEen, in 
benen ber 3ngenieuretnbru<f vorwiegt, um fo wichtiger, je größer ße werben, 
©as zeigt ein SlicE in bie Entwidmung, bie ein Saugebiet nimmt, bas ftch etft 
nach bem Kriege bewußt entfaltet: bas ©ebiet bes ^lugwefens. ©ie große 
Flugzeughalle ftellt neben ber Xaumbewältigung bie eigentümliche Tlufgabe 
eines SauwerEs, beffen eine ganze Seite verfchwinben Fann. Waagerecht 
abgefchloffene Öffnungen von 60 m Äänge unb 12 m 6$he, wie fte bie 
Wafferßugzeughalle in Travemünbe (Schumacher) zeigt, ftnb in ber TlrchiteEtur 
eine neue Erfcheinung. Sie verlangen eine ©effaltung bes SauwerEs, bei ber 
jebe Schwere aufgehoben $u fein fcheint. ©as ift eine anbere Tlrt jener Ent« 
materialiferung, von ber wir eben fprachen. ©ie fallen in Hannover (Sehrens), 
6alle a. b. S. (Paul Thierfch) unb Königsberg (6opp) zeigen unter anberen, 
baß babei trogbem eine monumental wirFenbe Form entffehen Fann.

Tluch bas Empfangsgebäube ber Flughäfen, für bas ©yrffen unb Tlverhoff in 
Jamburg einen intereffanten Typus aufgeftellt haben, ift eine neuartige bauliche 
Erfcheinung, zumal wenn es, wie in biefem Fall, zugleich eine gewaltige Tribüne 
für Schauflüge abgeben foll.

So fdjafft bie VerEehrsentwi<flung ber Seit neue Sauaufgaben bebeutfamfter 
Tlrt unb bas ift nicht nur bei ÄoEomotive unb Flugzeug ber Fall: in biefem 
Sufammenhang barf baneben bas Tlutomobil unb bas Seefchiff nicht vergeffen 
werben.

Tlud> bas Tlutomobil braucht feinen ganz befonberen „Sahnhof" unb bie 
noch vereinzelten intereffanten Seifptele, bie bisher in ©eutfchlanb auf biefem 
©ebiete entftanben ftnb (z. S. bie ©arage ITlannesmann in FranEfurt a. HT. 
von Heberer unb Salfer ober bie ©arage Einmal in Tlad>en von Veil unb 
Hauharbt), zeigen, baß hier noch Eigentümliches zu erwarten ift.

Wenn man es wagen Fonnte, ben ©zeanbampfer als „bauliches WerE" zu 
betrachten, würbe feine ©efamtgeftaltung fraglos unter ben pofttiven Äeiftungen 
biefer Epoche in vorberfter Xeiße ffehen, benn es gibt wenige technifche Sd>öp* 
fungen, bie fo ben Stempel einer großartigen Tlusgewogenheit ihres gan;en 
Wefens an ftch tragen, wie etwa bie „Europa" ober bie „<£ap polonio". Tiber 
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felbft wenn wir ben Xufbau ber äußeren formen als Verbienft bes Ingenieurs 
au^er 23etrad;t laffen, bleibt no<h eine Äeiftung übrig, bie man bem Tlrchiteften 
nicht aberfennen fann, es ift bas geiftreiche (Befuge ber Xäume, bas bem paffa* 
gierbetrieb bient. Sem Schiffe ftnb im Äaufe ber Seit immer verblüffenbere 
Xaumwirfungen abgewonnen unb biefe £olge von Sälen, Wanbeigängen unb 
kreppen ift ein 5elb geworben, auf bem unfere 3nnenard>iteftur ihr beftes 
Xönnen b>at entfalten bürfen.

3m lebten Hahrsehnt bes I?. Hahrhtmberts fing man an, bas Schiffsinnere 
als Objeft bes fünftlerifchen ©eftaltens su entbecEen unb man fann bem 23remer 
Tlrchiteften 3. ©. Poppe bas fyiftortffye Verbienft nid>t abfpred;en, baf er bie 
Tlufgabe bei ben Dampfern bes V7orbbeutfd>en Äloyb in großem Stile anpacEte. 
Sie fünftlerifche 3orm aber, in ber bas gefchah, will uns heute gans unverftänb» 
lid> erfcheinen, benn es war ein üppiges TSarocE unb Xotofo, bas er bem Schiffs« 
förper hö^jft unnatürlicherweife aufpfropfte, unb es h^t lange gebauert, bis biefer 
überf^wengliche frembe ©eift überwunben würbe. Äs gelang Äubwig Trooft, 
Sufammen mit Xubolf Tllepanber Schroeber unb ^runo paul, bie fchlichte 
Vornehmheit fühler, glatter formen an bie Stelle su fegen unb su einer grunb* 
fäglich anberen ©ejtnnung übersuleiten. Vlad; bem Xriege fdüoffen ftch fahren» 
famp, 23reuhaus unb Xarl Wach mit bemerfenswerten Tlrbeiten an. So über» 
wanben bie großen Schiffs»neubauten ber Hachfriegsseit immer mehr ben 
trabitionellen „^otelftil", ben bie Schiffahrtsgefellfchaften lange als höchftes 
Siel ihrer Tlusftattungen betrachteten. Äbenfo wie bas Äußere bes Schiffes eine 
neue Welt bebeutet, fing auch bas Onnere langfam an, eine neue Welt aussu» 
btlben. Ätn Teil ber fünftlerifd>en Schaffensfraft, bie ftch vor bem Xriege in 
lupuriöfen Äinselhäufern entlub, ging auf biefe Tlufgabe über.

Äine gewiffe Verwanbtfchaft behielt bas fchwimmenbe ^otel babei bisher 
boch noch mit bem wirflichen 6otel, aber bies wirfliche 6otel befam auch ein 
anberes ©eftcht gegen früher. Schöpfungen wie ^ahtenfamps „^aus Xechen" 
in 23od;um haben bie TIUerweltselegans früherer Seiten völlig abgeftreift unb 
arbeiten mit ber fparfamen Tlrt, wie einzelne hvchfünftlerifche Äffefte in lichte 
Xäume gefegt ftnb, bie burch bie Wirfung reinlicher ebler Materialien bas 
angenehme ©efühl ber Gepflegtheit verbreiten.

Äs liegt in ben ganzen wirtfd>aftlichen unb fojialen Suftänben ber Vlachfriegs» 
Seit begrünbet, ba$ bas fultivierte Äinselh^uö nicht meht ber Xampfplag ift, 
auf bem ftch bie Schlachten ber fünftlerifdxn Xeform entfcheiben, wie bas für 
bie fchaffenben Männer von I900 ber 5all war. Triefe mußten, um ihre ©e» 
fchmacfssiele su erreichen, nicht nur bas ^aus unb feine Möbel, fonbern meift 
auch alles Subehör an Stoffen, Tapeten, Teppichen unb ^eleuchtungsförpern 
neu in bie Welt fegen, unb fo fam es, baf es unnatürlicherweife eine Seitlang 
als ^ebingung einer vollwertigen Äeiftung galt, ba$ ber Tlrdüteft äh^Iicp wie 
©lbri<h, panfof, van be Velbe ober 3ofef Hoffmann jebem StücE eines Privat» 
I < nfce feinen perfönlichen Stempel aufbrücEte. &as war fegt nicht mehr nötig. 
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benn in Unternehmungen, wie etwa ben Wlünd>ener ober ben SDresbener „Werb 
ftätten" ftanben einwanbfreie Kequiflten ber Onnenausftattung von jeber 
Schattierung zur Verfügung. Ulan Fonnte ^riebrich Oftenborf burchaus sw 
ftimmen, wenn er bei Seginn bes Krieges in feinen vielbeachteten „7 Süchern 
vom Sauen" ber ©riginalitätsfucßt im Äinzelhaufe befonbers fcßarfe ^eßbe 
anfagte. Äs war nicht nötig, barum auch Anhänger feines Ävangeliums vom 
alleinfeligmachenben bürgerlichen beutfchen SarocE zu werben, benn ber Sinn 
feines Kampfes um Schlichtheit ber maßen unb Pflege bes Proporttonsgefühls 
ließ fleh auch ohne htßorifterenben Äinfchlag erreichen; in biefer Umformung 
hat ©ßenborfs Äinfluß zweifellos woßltuenb gewirkt.

Wenn nach bem Xriege bennoch neben bem beruhigten Strom zurütfhultenber 
Arbeiten ein unruhiges Streben nach ausgefprochen inbivibueller Wohn» 
Eultur fleh an manchen Stellen Sahn brach, fo hüben gerabe auf biefem ©ebiete 
internationale Äinflüße, wie fte ftch nor allem an Äe (Eorbufters auffallenbe 
Ärfcheinung Enüpften, wohl am meiften mitgewirEt. deshalb ftnb biefe Arbeiten 
auch feht oft ber ©efahr erlegen, ben Sufammenhang mit ber heimifchen £anb» 
fchaft zu verlieren unb ftnb baburch in erfter Äinie Anlaß jur Auflehnung gegen 
ben „neuen Stil" geworben. £>ie wertvollen Äeißungen biefer Seit erhalten 
ihren (ThutaEter nicht burch Sefonberheiten ber äußeren 5orm, fonbern burch 
bie Art, wie ße burch ißre «Senftergeftaltung bas innere bes Kaufes mit einem 
StücE liebevoll ausgebilbeten unb gepflegten Außenraumes in Verbinbung 
bringen. Uer wohnhaft burchgebilbete ©arten tritt in einer eigentümlich befreiten 
Weife in WechfelwirEung mit bem ^ausinnern unb wirb ein untrennbares 
Älement eines ©efamtwoßngebilbes. £>as ift eine WirEung, bie nicht nur auf 
Äupuswohnungen befchränft ift, fonbern bie fleh auch bei bem einfachen bürger 
liehen Äinjelhaus Sahn bricht. Sie beutet auf bas Ärwacfjen eines ver fein erteren 
Haturbebürfnißes.

Wenn folche Wohnbauten, bie ins Sereich beffen gehören, was man früher 
„Villa" nannte, auch Feine ausfchlaggebenbe Xolle im Silb biefer Seit fpielen, 
fo ift ber Wohnungsbau in anberer ^orm boch eines ißrer wießtigften Xapitel: 
es ift ber Wohnungsbau ber maß*en, bie Woßnung von zwei unb bret Simmern, 
bie man „Xieinwohnung" nennt. £>ie ÄntwitElung, bie ßier einfetzt, ift eine 
ber wießtigften bauließen (Taten biefer 3aßre. man Eann fle nur gerecht beurteilen, 
wenn man fleh Elarmacßt, was in ber VorFriegszeit voranging. Wir hüben es 
fchon gefchilbert: ber Unternehnterbau beßerrfchte biefes ©ebiet; bas Xieinhaus 
mit ©artenflecE feßlte fo gut wie ganz, in ßoßen Ätagenßäufern mit bumpfen 
Hinterhöfen unb licßtlofen Hinterflügeln würben jährlich (Eaufenbe folcßer 
Woßnungen als fcßlecßtefte maffenware auf ben marFt geworfen. Als nach bem 
Xriege bie furchtbare Wohnungsnot einfetzte, Fämpfte man trog aller Sebrängnis 
nicht nur für bie quantitative Seite bes Problems, fonbern auch für bie 
qualitative, natürlich war es nicht möglich, plötzlich bie ganze Xleinwohnungs» 
probuFtion auf bas von ber ^ffentlifl»Eeit enblich erFannte Obeal bes XIeinhaufes 
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mit ©artenflecf umaufteilen. Xolonien biefer Tlrt entftanben zwar and) an vielen 
Stellen, aber in ben ©roßftäbten überwog bei weitem bas Stocfwerfshaus als 
Xleinwohnungstypus, benn für alle baureifen ©ebiete batten ältere gefeites* 
Eräftige Bebauungspläne biefe Bauart feftgelegt unb man Eonnte fie nicht etwa 
nach Belieben abftreifen, uferlofe Äntf^äbigungen hemmten bas neue Wollen. 
Tiber man Eonnte fte reformieren, unb bas tat man. Was nach bem Xriege auf 
bem ©ebiet ber Xieinwohnung im StocfwerEsbau ber ©roßftabt entftanben ift, 
f>at Eeinerlei 2ihnlid)feit mehr mit ben XleinwohnungsbezirEen ber Vorfriegs* 
Seit* Wan fehe ßfh biefe neuen Quartiere in Berlin ober Jamburg mit ver= 
gleichenben Tlugen an, unb ;war im Vergleich mit bem Vorangehenben, 
nid>t mit bem 3beal ber Sufunft: feine Hinterßügel ober Hinterhöfe, bie als 
unausrottbar galten, ftnb mehr gebaut worben, jebes Simmer unb jebes kreppen» 
haus liegt am JZityt, unb Querlüftung ift eine ber erften ^orberungen, bie 
erfüllt fein m< Vor allem aber ftnb biefe Bauten in Verbinbung gebracht mit 
freunblichen Höfen, ©rünzügen unb Spielplätzen, fo ba# ber ©artenloftgfeit 
ein gewißes ©egengewicht geboten iß. Änblid) #nb fte nid>t mehr bas QbjeEt 
bes Ungefchmaifs unverantwortlicher Spefulanten; sufammen mit ber Bilbung 
von gemeinnützigen Baugefellfchaften unb Baugenojfenfchaften ift bies ver» 
lorene ©ebiet bem wirflichen Tlrchiteften zurücferobert. Wänner wie Hiebes unb 
Salvisberg in Berlin, Qftermeyer unb Siftel in Hamburg, 5ri^ BecEer in Süffel» 
borf, cEheobor ^ifcher unb Lechner in Wünchen, leihen ihm ihren ©efchmacE; es 
wirb eine Settlang zum hauptfächlid>en Tlrbeitsfelb ber guten Tlr^iteftenfchaft.

XücEfchauenb läßt ftch nicht verEennen, baß bie Bestrebungen ;ur Xeform 

bes fo;ialen Sypus ber Xleinwohuung manchmal im Streben nach ibealer 
Löfung ben Boben wirtfchaftlicher Berechnung unter ben 3ü#en verloren 
haben. Ulan erfannte oft nicht, baß technifche Reformen nur bann zugleich 
foziale Xeformen ftnb, wenn fte mit geiftigen unb nicht mit finanziellen Tluf» 
wenbungen erreicht werben. Sobalb fte bie Lebenshaltung verteuern, verfchieben 
ße nur bie Schicht ber Wenfchen, für bie an ber betreffenben Stelle geforgt wirb, 
nach oben. Äs h^nbelt ftch bei ber architeftonifchen Bewältigung ber Wohnungs* 
frage nicht einfach barum, möglich# weite ©artenhöfe ber Baublöcfe ober 
möglich# niebrige Bebauung einzuführen, fonbern an jeber Stelle einer Stabt 
bas zu ermitteln, was an ihr im Hinblicf auf Bobenpreis, Wietehöhe unb Ver» 
fehrsmöglichfeit für bie foziale Sd>i<ht erfchwinglid; ift, für bie es zu forgen gilt.

deshalb zeigt bas, was ent#eht, bie mannigfachften Stufungen bes baulichen 
(£h<traEters. Sas Streben nach Herabzonung ber alten Bebauungsplangebiete 
i# für Seutfchlanb d;araEteriftifd> — vor allem bas fed;#e ©efcho# verfchwinbet 
burchweg — währenb in Wien bie tenbenz zur Waffenfteigerung in bebenfltcher 
Weife hervortritt; trotz ber vielen ausgezeichneten architeftonifchen Leiftungen 
wirfen bie foloffalen Wohnungsburgen, bie hier entftehen, trotz ber Witwirfung 
fa# aller bebeutenber Tlrchiteften Wiens unheimlich. 3n Seutfchlanb gelingen 
bie Sieblungen vielleicht am beften, bie einen Wittel#abtd;araEter tragen, wie 
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fie Xuff in Nürnberg, 3ofef Xings in Äffen »Stabtwalb, Xtphulm in Xöln, 
Xarl Älkart in Hannover, Ülarttn Xieffling in Frankfurt a. b. 0., 5ri^ 23räu» 
ning auf bem vielumftrittenen Tempelhofer «Selbe, unb viele anbere buben ent» 
fteben laffen1).

3) "Vgl. 2tlbert „^er Wohnungsbau in iDeutfdüanb nach bem Weltkriege." "Verlag 
23rucfmann, tUünihen.

2) "Vgl. „PVieberaufbau ©(tpreuffens". "Verlag ®räfe & Unjer, jRönigsberg.

Tlte befonbers bemerkenswerte Tat biefer Jett barf man woffl bie -Stiftungen 
beim Wieberaufbau bes vom Xriege zerftörten 0ftpreuffen bezeichnen, ber fchon 
im Xriege begann unb bis etwa 1925 burcbgefübrt war. 3n 3? Stäbten unb 
1900 länblicben ©rtfcfaften waren Verwüftungen angerichtet, bie oftmals 
völliger Vernichtung gleichkamen. Sie führten neben vielen taufenb Wieber» 
herftellungen zur Ärrichtung von 33000 neuen ©ebäuben. 0bgleich bei ihrer 
Ärftellung zahlreiche TlrchiteFten aus allen Teilen ^eutfcplaubs zufammen» 
arbeiteten, ift es gelungen, neue 0rtsbilber von groffer Äinheitltchkeit unb 
ausgefprochen bobenftänbigem Thurafter z» erzielen.

^ier bewährten ftcff zwei Xegungen, bie ftch erft im 20. 3ahrh«nbert zu ent» 
wickeln begannen: eine verftänbig geübte ^auberatung unb eine Selbftbifziplin 
ber privaten TlrchiteFten, bie ffch als wirkliche „^auanwälte" einer allgemeinen 
übergeorbneten Tlufgabe verpflichtet fühlten. Ulan Fann in Stallupönen, £ar» 
kehmen, Heibenburg, pillkallen, ©olbap, Schirwinbt unb auf zuhlreichen 
muftergültigen ©utshöfen fehen, baff es auch noch in unferer Seit eine 23auweife 
geben Fann, bie ben Stempel felbftverftänblicher Natürlichkeit trägt unb boch 
ben zuhlreichen Sonberbebürfniffen ber Fleinen Stabt liebevoll gerecht wirb2). 
3m ©egenfatz zur ©roffftabt bebarf ffe Feiner Äntbeckung neuer Tlusbrucfs» 
formen.

deshalb fallen im Xahmen bes einfachen Wohnbaues bie Tlrbeiten fo befon» 
bers auf, bei benen bie «Sreube am Äpperiment gröffer war, als ber ©eift bewuffter 
Äinorbnung. Ulan ift auf biefem ©ebiet befonbers empffnblich für alles, was ohne 
innere Not ben Stempel bes Fühlen Verftanbesprobuktes trägt unb bie Spuren 
mechunifferenber Technik womöglich noch unterftreicht. Äs war ein Unglück, baff 
gerabe bie Stiftungen, bie nach biefer Seite neigen, burch bie Sucht, jebe Neuerung 
als weltbeglückenbe Ärlöfungstat z» feiern, ungebührlich in ben Vorbergrunb 
gefchoben ftnb. Sas hüt ftch infofern bitter gerächt, als bann auch lebe Schwäche, 
bie an ihnen hervortrat, boppelt aufffel unb Fritifferenb verallgemeinert würbe. 
So ftnb bie ftäbtebaulich bemerkenswerten groffen Tlnlagen von Ärnft Ulay 
in Frankfurt a. Ul., bie für ben Jachmann nicht unintereffanten Verfuche ber 
Wohnftabt Törten von ©roptus in Seffau, bie Sieblungen Kaeslers in Telle 
ober bie Wetffenhuusfteblung in Stuttgart überlaut als einzig beachtenswerte 
Äöfungen ihrer Tlufgabe gepriefen worben, währenb fte in Wahrheit zeigen, 
baff epperimentierenber Verftanb bie natürlichen Tlnknüpfungen an heimat» 
gebunbene Überlieferung nicht zu überbieten vermag, unb baff bas Tlrbeiten 
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mit neuen technifchen 23auweifen viel £ehrgelb erfordert. Wo es ftch um bas 
Problem billigtet ^Kleinhuusfteblungen hobelte, trat biefer Epperimentiergeift 
am ftärFften betvor; bas war an ftcb verftänblicb, benn hier gebt es barum, 
feiere Wohnform fojial erfibwingli^ ju machen, was nur mit ben Mitteln 
äu^erfter Xationalifterung möglich ift. Eine „ÄeicbS’5orfd>ungsgefellfcbaft" 
wibmete ftcb biefer Tlufgabe mit allen Verfeinerungsmetboben wiffenraftlicber 
Unterfucbung. 5ür bas, was aus biefen t^eoretifc^en Erwägungen herausFam, 
ift bie S)ammerftocFfteblung bei ^Karlsruhe ein merFwürbiges 23eifpiel. Es ift Sau= 
Fünft aus ber Ketorte, bie ben Stempel ber 23lutloftgFeit an ber Stirne trägt. Was 
hier fehlt, ift mit Worten md)t leicht beftimmbar, aber baft es auch bei Käufern, 
fdjlidjteften ©epräges nicht ;u fehlen braucht, l>aben H^änner wie cTeffenow, 
5ri<f, ©uftav Wolf, Scbmittbenner unb Paul Wolf bewiefen.

Sum ©lüdf ftnb bie <Sälle weit jablreicber, wo bas vernünftige bobenftänbige 
^Kleinhaus nach bem Kriege bie Sünben ber ittaurermeifterarcbtteFtur abgelöft 
hat, als bie 5älle, wo frembartige VerftanbesprobuFte ftcb ärgerlich in bie 
Äanbfcbaft legten.

Wenn man sehn 3abre nad? bem Kriege burch Seutfchlanb fuhr, Fonnte man 
ftcb bem Einbruch nicht verfehlteren, baß biefe unverftanbene JTiaurermeifter» 
ardjiteFtur, bie unfer Äanb burch 3abrsehnte verwüftet hüt, auch in Fleinen 
Orten fiegreich verbrängt wirb burch einen ^austypus, bem man swar nicht 
immer eine überlegene ^anb anmerFen Fann, ber aber boch einen wetten Tlb* 
ftanb hält ben gefchmadflofen Entgleifungen ber vorangehenben Seit.

Was bie ^reube hierüber beeinträchtigt, ift bie <Tatfad>e, baß bie ©efamt* 
formung ber neu entftehenben ©ebtete noch fo oft einen Flaren ©eftaltungs* 
willen vermiffen läßt, benn wo bie bauten als ftücFweife Erweiterung beftehenber 
SieblungsFörper entftehen, brachten bie mangelhaften gefeglicben Suftänbe es 
mit ftcb, bar fte ftch formlos an bie ausgebauten Straßen fchloffen, ober gar 
bunt in bie Äanbfcßaft geftreut werben Fonnten. ©em birtgierenben Leßmann 
fehlten bie ^efugniffe, um bas verhinbern unb wie in guten früheren Seiten 
organtfehe ©ruppenbilbungen hervorrufen su Fönnen. Währenb bas ^ewußtfein 
beim ©efeggeber ju erwachen begann, bar bi« Stabt feiner Weisheit bringenb 
bebarf, verbuchte man vergebens, JTlarnahmen gegen bie Serftörung ber länblichen 

©emeinbe ober bes Dorfes burchjufe^en. 5^ie groren bobenpolitifchen ©eftchts» 
punFte, bie bafür geforbert werben murten, laßen ftch tn biefen □uhtw tn ben 
parlamentarifchen Tlusfchüffen noch ?um Siege bringen.

So Fommt es, bar «»r ba, wo ftatt bes Einseiwachstums ©efamtgebilbe in bie 
Welt gefegt werben Fonnten, bet benen ein jielbewurter Wille ftch burchsufegen 
vermochte, biefem Schaben Einhalt geboten ift. ftian Fann ben Einflur ber 

„®emeinnügigen^augefellfd;aften" unb ber in verriebenen beutfcben ^ejirFen 
entftanbenen „^eimftätten" beutlich erFennen, baneben tritt ber ©eift ber mit 
verantwortungsbewurten Ulännern befegten Stabtbauämter unb ber Söglinge 
gefunb verwalteter ^ochfcbwlfäle immer mehr hervor.
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Wan ßeßt: einftweilen vermag bas Ergebnis nur bann ben baulißen Tin» 
fprüßen wirFliß naße au Fommen, wenn bei biefen einfaßen Tlufgaben ein 
Zünftler im Kalmen größerer ©rganifationen am WerFe war. Sas leiste 
Siel muf fein, baß er überßüfßg wirb, unb baß biefe baulichen Äußerungen bes 
einfaßen bürgerlißen hebens ebenfo wie früher Säße einer ßßeren cErabition 
werben, bie ißren befonberen (EßaraFter aus ben verßßiebenen Schattierungen 
beutfchen VolFstums unb feiner brauche, fowie beutfßer Äanbfßaft unb ihrer 
Saumaterialien erhält. Sie ©runblage bafür Fann aber nißt allein bie ©e» 
funbung bes baulichen Sinnes geben, fonbern bie ©efunbung unferer ftäbte» 
baulichen ©efe^gebung muß bamit ^anb in ^anb geßen.

2?ie paniFartige Sieblungsbewegung, bie am Änbe ber awanjiger 3aßre aus 
ber großen WirtfßaftsFrife geboren würbe, ßat manßes, was errungen war, 
wieber verfßüttet, weil bie ^aßwelt vergebens bie ©efe^e forberte, bie nötig 
waren, um fte au regulieren. So Farn es, baß ber an ßcß wertvolle Sieblungs» 
brang bie Käufer ßnnlos in bie Äanbfßaft fe^en Fonnte, oßne baß beffere Äin» 
ßßt es meift au ßinbern vermoßte. Saraus ift viel überßüfßges Unßeil entßanben.

33 ie Mitßtung. tiefer fummarifße Überblick über bie bauließen Tlrbeiten, bie 
in ben lebten 3aßraeßnten ßervorgetreten ftnb, war tro^ aller XangatmigFeit 
nötig, um wenigftens fFiaaenßaft au vergegenwärtigen, womit auf bem ©ebiet 
ber TlrcßiteFtur in ben leisten Seitläuften gerungen iß. äs iß ein Slicf, ber viele 
PerfpeFtiven eröffnet. Sie literarifeße 2$unftbetraßtung, bie nur au oft geneigt 
ift, ben Tlugenbliß, in bem ße ßcß äußert, als einen Tlnfang ober als ein Änbe 
anaufeßen, ßat als abfeßließenbes Ärgebnis biefes TUngens vielfaß nur bie 
Ärfßeinungen gefeßen, bie man ofßaiell mit bem begriff ber „Heuen Saßliß» 
Feit" belegt ßat; betraßtet man bas ©anae, fo bilben biefe eine Welle, bie ber 
T^rieg unb feine ^olgeerfßeinungen befonbers ßoß emporßebt, oßne baß barum 
ber große tiefer ßießenbe Strom ber ÄntwicFlung unterbroßen wirb. TSann 
man ßcß wunbern, baß bie Reifen, bie bies furchtbare ©efßeßen bem gleiß» 
mäßigen £auf entgegentürmte, auß Strubel eraeugten? Wenn bie aerßörten 
Stellen bes Ufers wieber befeftigt ßnb, wirb bas Waffer bes Stromes rein 
weiterfließen, unb wir bürfen hofF^nz Öaß er Fräftig baßinraufßen unb ein 
fßönes Äeben fpiegeln wirb, bas ßß an feinen Ufern entfaltet.

Sas 23ilb bes Fontinuierlißen Stromes ßat in biefem Jufammenßang nißt 
nur bie Sebeutung eines rßetorifßen Vergleißs. „Sas ©egenwärtige muß aus 
bem Vergangenen entwickelt werben, wenn man ißm eine Sauer für bie 5u» 
Fünft verßßern will" — biefer ©laubensfata eines großen Seutfßen — bes 
^reißerrn vom Stein — gilt auß für bie 2Umß; nur wo ße ben 5luß natürlißen 
Werbens waßrt, ßat ße TSeftanb. Onnerßalb ber 3aßre von 1900 bis 1930 ift bas 
aweimal inbireFt baburß beftätigt worben, baß Verfuße, bie bies bewußt 
verleugnen wollten, fßnell gefßeitert ßnb: einmal beim Ärwaßen aus ber 
Ärßarrung ber ßißorifßen Gilbung an ber Oaßrßunbertwenbe unb noß einmal 
beim Ärwaßen aus ber Ärßarrung bes Krieges. Sas aber, was beim mutigen

12 Scfumacbev, Strömungen 
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Vorwärtsftreben iUQläd) in füllet ©elbßverßänblicßFeit „aus bem Vergangenen 
entwickelt" würbe, Fonnte gefunbe «triebe in bie SuFunft ftrecfen.

Nur wo ber Scßaßenbe in unferer alles ins Gewußte treibenben Seit ftcf> 
no^ ein €5tücF jener unbewußt wirFenben Xräfte erhielt, bie in einem VolFe 
pulfen, Fonnte ber Vorftoß ins Neulanb ber BauFunft auf lebenbige Xbern 
treffen. Nur aus bem Unbewußten Fann ein ^weiter Segen bem werbenben 
WerFe werben, ber Segen nationaler Prägung, bie ju allen Seiten allein bas 
gegeben ßat, was wir als (EßaraFter empßnben.

^einritß Wölßlin ßat einmal ben ©ebanFen verfolgt, baß innerhalb ber ver» 
fcßiebenen Stilentwi«flungen bas nationale Älement eines VolFes ftärFer 
binbenb ßervortritt, als bie StilcßaraFtere ;u feßeiben vermögen. „3n ber Xeiße 
ber ©tilepoßjen ßat jebe ißre befonbere Pßyftognomie, bie nationale Snbivb 
bualität aber ift bis 311 einem gewiffen ©rabe etwas ©leicßmäßig^Surcßgeßenbes, 
bas in allem Wecßfel beßarrt" (XFabemie^Xebe I9H). Xann man bas aueß noeß 
beßaupten, wenn man vor WerFen fteßt, in benen bie UngenieurbauFunft ßerrfeßt, 
vor <$lugßallen, drücken, ^aßnßofsßallen unb Ulafcßinenfälen, bie boeß einen 
wefentlicßen (teil unferes bauließen Scßaffens bilben ? ©ibt es für bas FonftruF» 
tionsbetonte WerF einen völFifcßen Unterfcßieb? Sie £rage weift auf eine ©efaßr 
ßfn, in bie bas Scßaffen unferer Seit geftellt ift, benn ße ift oft verneint worben, 
nießt nur von foleßen, bie im internationalen ein Siel unb einen Vorzug faßen.

icß glaube, mit Unrecßt. Äs ift Fein Sufall, baß Feines unferer NacßbarvölFer 
äßnließe WerFe beßüt, wie bie □äßrßunbertßalle in 23reslau, bie Ulülßeimer 
25rü«ke, bie Weftfalenßalle in Sortmunb, ben 23aßnßof in Stuttgart, bie WarFr 
ßalle in Äeipsig. <Ero$ aller gemeinfamen wiffenfcßaftlicßen ©runblagen, bie 
ßeß natürließ nießt verwifeßen laffen, benutzen wir bas Äifen anbers, als bie 
XmeriFaner, ben Äifenbeton anbers, als bie franjöfifcße Seßule ber ©ebrüber 
perret, bas ^ol? anbers, als bie norbifeßen Nacßbarn, — ebenfo wie wir ja aueß 
bie XonftruFtionsform bes Xreusgewölbes ber ©otiF feiner Seit anbers benutzt 
ßaben, als bie franjoßfeßen UTeißer. Sas Wefen eines VolFes maeßt nießt ßalt 
vor irgenbeinem neuen Waterial unb feinen XonftruFtionsgebanFen, weil bei 
allen WerFen, bie wert ßnb, baß von ißnen gerebet wirb, ber ^ormgebanFe 
mäeßtiger ift, als ber XonftruFtionsgebanFe, ber biefem Xusbruck gibt. Ser 
«SormgebanFe aber entfpringt nießt bem Verftanbe, fonbern ber irrationalen 
Wacßt, bie liegt in jenem Kauf eßen bes Blutes, bas wir pßantaße nennen. Ses= 
ßalb wirb nacß einem feßönen Wort X. von Scßöfers „Seutfcß feßließließ immer 
bas fein, was beutfeße Wenfcßen aus ber «tiefe ißrer geiftigen unb feelifeßen 
Äigenart feßaßen" („VölFifcße Kultur" 3anuar 193^) unb bas ©efpenß ber 
„£eeßniF" wirb biefe etatfaeße nießt etwa ;unid>te maeßen Fönnen.

Xb 0 If it le r ßat in feiner Nürnberger Xebe von 193 £ bie Xegungen gegeißelt, 
bie bas „Seitalter von Staßl unb Äifen, ©las unb ^eton" jugunßen von Stil» 
äußerungen vergewaltigen wollen, beren beutfeßer (fßaraFter gleicßfam ßißorifcß 
bereits verbürgt ift. Är ßat im iaßre vorßer bas Programm aufgeftellt: „oßne
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Tlngft bas gefunbene unb überlieferte ©ut ber Vorfahren au 
verwenben, mutig genug, bas felbftgefunbene gute Heue mit

au verbinbcn." £>iefe Sufunftsnorm wirb auch für bie enbgültige Sid;* 
tung unb Wertung jener „Vorfahren" entfcheibenb fein, bie unmittelbar vor bem 
cEor ber neuen j£pod>e ftehen, bie wir mit ftiller Hoffnung emporaiehen fehen. 
Ser hißotißhe Betrachter fann unb muf voll 5uverßd;t auf biefe Sichtung 
warten, benn bie Vlorm, bie in biefem programmatißhen Wort aufgeftellt wirb, 
ift bas Befenntnis au ben iSwigfcitswerten, bie aus ebenfo weiter 5erne fommen, 
wie fte in neue weite fernen weifen.

B. IBie Bauliche «ÖMamtaufgatie
I. Vom äßhetifhen aum organifd>en Stäbtebau 

^ierju bie 2lbbilbungen 24-0 bis 24-7

Wir haben im vorangehenben nur von bem eigentümlichen J£ntwicflungsweg 
gefprochen, ben bie beutfehe Baufunft von 1900 bis 1930 in ihren Äinjelleiftungen 
genommen hat, «ber wir wiffen, baß wir bas Wirfen bes baulichen Äebens nicht 
im Sinne einer ©alerie abfoluter ^Kunßleißungen betrachten bürfen, wenn wir 
uns nicht mit einem gana unvollftänbigen Silbe feines Wefens begnügen wollen. 
Sie Tlrt, wie eine Seit aus ben inbivibuellen iSinaelleißungen eine überperfön* 
ließe ©efamtleiftung au fchaffen verfteht ober nicht a» feßaßen verfteßt, ift erft 
entfeßeibenb für ben ©rab ihrer fulturellen Bebeutung, benn ber ©efamtraßmen 
bes hebens, ben bie Saufunft a« bilben berufen ift, ift wichtiger, als felbft bie 
genialfte einaelne Äeißung. Tlrchiteftur ift in erfter JLinie eine ©emeinfeßafts» 
funft, unb es gilt für ße bas ftrenge Wort dichtes in vollem Umfang: „££s gibt 
nur eine Ogenb, bie, ßch felbft als perfon a» vergeßen unb nur ein £aßer, 
bas, nur an ftch felbft au benfen."

Sie Sorge für biefen ©efamtraßmen ftellte nun iwei völlig verfeßiebene Tluß 
gaben: bie eine war bie Umgeftaltung bes ©eworbenen, bie anbere bie View 
geftaltung bes Werbenben.

®mgeftaltung brö cSrüJorörnen. Ser jeweiligen ©egenwart erfeßeint ber ßifto- 
rifche Bern einer Stabt als etwas weit fefteres, als er in Wirflicßfeit ift. Vlicßt 
nur in einzelnen umftüralerifchen Seiten, fonbern ftänbig ift er in immerwäßren» 
bem 5luß. Tiber wir haben fchon ausgeführt, baß bie umgeftaltenben Bräfte 
früherer Seiten aus bem inneren Äeben bes Ortes felbft quollen, um beßen 
Wechfelbilb es ftcß ßanbelt, währenb bie umgeftaltenben Brafte unferer «tage meift 
aus Quellen fommen, bie irgenbwo von außen entfpringen; meift ßnb es £or= 
berungen bes Verfehrs, beren Urfprung weit ab von bem Orte au freßen ift, ber 
berührt wirb, unb bie beshalb aunächft ben ßßarafter ftörenber iCingriße tragen, 
benn ße greifen in fragen ber Struftur, nicht in fragen ber Äntwicf lun g. Vlir genbs 
genügt bie Formung ber alten ^.eile unferer Stabte meßr ben Tlnfprüchen 
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heutigen VerFehrs, unb fo wirb bie ^aupdaft ber Veränberung biefer ©truFtur 
burch Verbreiterungen, Freilegungen unb Durchbrüche auf unfere Seit gewäljt.

©ie I>at biefe VerFehrsmaßnahmen meift mit großen Sanierungen über« 
alteter Wohnviertel verbunben unb babei juerft viel Äehrgelb befahlt. Tlnfangs 
glaubte man, mit folgen „Sanierungen" ein ©efchäft machen ?u Fönnen, unb 
private ©efellfchaften wagten ßch cm Unternehmungen wie ben Durchbruch ber 
Wepftraße in Jamburg ober ben Katfer«WilI>elm«Straßen«Durchbruch in Berlin. 
Sie würben, vom TlrchiteFtonifchen gan? abgefeßen, ju fmanjiellen Kataßrophen. 
3a, auch bie Sanierung ber Stuttgarter Tlltßabt, bie lange als Beifptel bafür 
galt, baß folche Unternehmungen in ein wirtfchaftltches ©leichgewicht gebracht 
werben Fönnten, war, wenn man tiefer blicEt, nur burch einen verlorenen Su« 
ßhuß von etwa vierzig Prozent bes aufgewanbten Kapitals möglich. S^her war 
es ein natürlicher Vorgang, baß folche Umgeftaltungen balb ausfchließltß) eine 
©ache ber öffentlichen ^anb würben.

3n weitaus größtem Stil ftnb fte unter ben europäifchen Stäbten von ^am= 
bürg nach ber öLhvlera bes Wahres 1892 angepatft worben. Ulan ftellte ein 
Programm auf, bas in vier großen Tlbfchnttten faß bie ganje Tlltftabt umfaßte; 
als ber vierte, bas (£hHeh<tusviertel, in voller Bewegung war, unterbrach ber 
Krieg bas gewaltige Unternehmen, bas aber trog ber Höte ber HachFriegsjeit 
weitergeführt würbe.

Bet biefer Sanierung jeigte ftch, baß man bie Fonfequente Umgestaltung eines 
fchlecfjten Wohngebietes in ein gutes ©efchäftsgebiet (WöncEebergßraße) mit 
einem Verluft von nur etwa fteben projent burchführen Fonnte, wäßrenb bie 
Umgeftaltung eines fcpled?ten Wohngebietes in ein gutes Wohngebiet innerhalb 
ber bisherigen gefeilteren UtöglidjFeiten burchfchnittlich einen Sufcßuß von 
runb fünfunbfecßjig Prozent erforberte. Will man bie ©anierungsarbett in 
Deutfcßlanb in großem HTaßßab burchführen, ftnb beshalb junäcßß neue seit« 
gemäße Beßimmungen für Enteignung, Entfcßäbtgung unb Regelung ber 
Wertfteigerung nötig. 3n folger neuen Küßung wirb ber TlrcßiteFt ben Kampf 
mit einer überalteten ober verfehlten ©eftaltung ber Vergangenheit erß wirFlich 
voll aufnehmen Fönnen unb hier eine große Tlufgabe vor ftch h^en, bie ihn 
noch lange befchäftigen wirb.

Heben folgen volFswirtfcßaftlicßen Problemen ßat bie Frage ber Fünft« 
lertfchen ©eftaltung juerß Faum eine Kolle gefpielt; man überlief etiles bem 
freien Spiel ber Kräfte. 3n Jamburg führten bie baraus erwaeßfenen traurigen 
Ergebniße erß 1910 bet ber Ulöncfebergftraße ju einer DaFtiF, bie auch biefe 
Seite ber Sache beachtete, ©chon beim VerFauf ber ©runbftücEe fegte bie 
füßrenbe ^anb ber ^ochbauverwaltung ein: bie Ergebniffe ber iUobellftubien 
für bie IKaßengeßaltung unb für bie Sufammenhänge von Bau ;u Bau würben 
ben VerFaufsbebingungen jugrunbegelegt unb weiterhin bie Dur^bilbung ber 
einzelnen Bauten weitgehenb im Sinne eines h<*rmonifchen SufammenwirFens 
beeinflußt. Hur burch eine folche inbireFte DiFtatur ftnb folche Tlufgaben, in 
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benen Tlnpaßung unb neue ©eftaltungsabßcßt verwickelt ineinanbergreifen, 
einigermaßen lösbar.

□n T^öln ßat 3$arl Xeßorß gezeigt, welcß anßänbige Ärgebniße auf biefem 
Wege 311 erzielen ftnb, unb biellmgeftaltung bes Stuttgarter Tiaßnßofsviertels, 
bei ber 5ifcßer unb ^ona^ entfeßeibenb gewirFt ßaben, gibt ein weiteres ^eifpiel. 
Sie noeß unvollenbeten gewaltigen Einlagen bes Tierliner Tllepanberplases, 
bie Wartin Wagner vor eine Baum lösbare Tlufgabe {teilten, unb bas Tßileßaus» 
viertel in Jamburg werben ;u 2xeim;eUen eines neuen Stabtcßarafters werben.

3n Waßrßeit fteßen bei allen folcßen Umformungen bie tecßnifcß»wirtfcßaftlicßen 
Äpempel gan; im Vorbergrunbe, ba biefes aber naeß außen nießt in Ärfcßeinung 
tritt, tragen fte im publiFum feßr baju bei, bie äftßetifcße Seite bes Stäbtebaues 
in ben Vorbergrunb ;u feßieben: bie Einfügung neuer bauten in alte Umgebung, 
bie Tlusbilbung marFanter ©eienFpunFte ber ftabtifeßen Xaumeinbrütfe ftnb bas, 
was ber Äaie ßeßt unb leießter verfteßt, als bie organifatorifeßen Tlufgaben bes 
Stäbtebaues. Saß bas Problem in ber Vereinigung bes VoIFswirtfcßaftlicßen 
unb IKünftlerifcßen liegt, unb in biefer Tlrt völlig neu ift, wirb feiten erFannt.

^eugeftaltung ötö Werörnötn. Wenn es ßcß barum ßanbelt, nießt bas ©e» 
worbene ju fanieren, fonbern bas neu Werbenbe gefunb unb ßnnvoll ju geftalten, 
muß man aus gan? anberer geiftiger Äinftellung an bie Tlufgabe ßerangeßen. Äs 
ift eine ber wefentlicßen Ärrungenfcßaften ber Seit, bie ßamillo Sittes äftßetifcßem 
Vorftoß folgte, ßierfür bas Verftänbnis entwid eit ;u ßaben. UTan fann nießt meßr 
ausgeßen von ber Formung bes Raumes, ben bie ^aumaßen als Straße ober 
plag jwißßen ßcß übrig laßen, fonbern bie Formung bes Tiaublocfs, bes Äraeugers 
ber ^aumaßen muß ber Tlusgangspunft ber Überlegungen werben. Tlus bem 
Sufcßnitt bes Tiaublocfs ergibt ßcß ^anb in ^anb mit ben jeweiligen gefeißießen 
Tieftimmungen nießt nur ber formale Typus, fonbern jugleicß aueß ber fojiale 
Typus beßen, was an ber betreßenben Stelle einmal entßeßt. Unßcßtbar feßaßt 
bie (Teilung bes lobens bereits ein bauließes Scßicffal. Sas war es, was bie 
vorangeßenben Äpocßen mfyt erfannt ßatten, unb was ße aßnungslos bie 
größten frevel begeßen ließ. Von einer äftßetifcßen Tlngelegenßeit wueßs ber 
Stäbtebau burcß biefe ÄrFenntnis weiter ?u einer foßalen Tlngelegenßeit.

Tlus ber Formung bes Tiaublocfs aber ergab ßd> nießt eine einzelne Straße 
ober ein einzelner platj, fonbern bas Wefen ber Struftur eines neu entfteßenben 
©ebietes. Ser TilicE würbe gelenft auf ben (Organismus eines ©efüges von 
Tiaumaßen, VerFeßrswegen unb «Jteiräumen. Sas ift bas entfeßeibenbe Är= 
gebnts biefer neuen Äntwicflungspßafe: man faß, baß man nießt beim ardßtef’ 
tonifeßen Objeft, bem feßließließen Träger bes fünßlerifcßen Äinbrucfs, anfangen 
Fonnte, um aur verlorenen Harmonie eines organifeß entwicEelten ©ebilbes ju 
Fommen, fonbern beim Urgrunb aller menfeßließer Äpiftena, bem Soben. 
Stäbtebau ift praftifeße ^obenpolitif.

Wenn man bas erFannte, Fonnte man nießt bei bem Teilftücf irgenbeines Tluf 
teilungsfyftems fteßen bleiben. Ser näcßfte Scßritt war, baß bas betreßenbe 
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Baufyftem angefehen würbe als <EeiI bes Stabtganjen. Sobalb man aber 
begann, bie fragen bes Stabtganjen vom ©eßcßtspunft ber rationellen ©liebe» 
rung bes Bobens ;u betrachten, mußte man ßch bei prafttfcßer Tlrbeit balb 
bewußt werben, baß man in ein VTen, von Beziehungen eingriff, bas nur ver» 
nünftig gefnüpft werben fann, wenn man vom gefamten Sufammenhang feiner 
Ulafßen ausgeht.

5er öeneralbcbauungöplan. lütt einem Worte: man entbecfte bie Vlotwenbig» 
feit bes „©eneralbebauungsplanes", man fah, baß er nicht ber Enbpunft, 
fonbern ber Tlnfangspunft jeber, auch ber fcheinbar unbebeutenbßen ftäbtebau» 
liehen Betätigung fein muß,wenn bie fleinen Wofaiffteine, bie bas tägliche Äeben 
im Entwicflungsgang einer tBenfchengemeinßßaft meift nur zu feßen erforbert, 
fchließlich» ein finnvolles Btlb als Enbergebnis geben follen. Er ift gleichfam 
ber Karton biefer ftäbtebaulichen tHofaifarbeit, bie eigentliche ©runblage ver» 

nünftigen architeftonifchen Tuns.
Siefe Tluffaßung ßat ben Wirfungsfreis bes Tlrcßiteften in entfeheibenber 

Weife erweitert, unb biefe Erweiterung ift vielleicht bas für ihn wießtigfte Er» 
gebnis ber Entwicflung im neuen Haßrßunbert. Er würbe verantwortlich für 
bie ©eftaltung eines nach neuen wirtfchaftlichen Vorftellungen unb mit neuen 
technifchen mitteln arbeitenben hebens.

Eine ähnliche Wenbung ßat ftch ja auch im Etnjelbauwerf unvermerft voll» 
zogen; auch ßier wirb bie Tlufgabe, ein Stücf Äeben für beftimmte, oft feßr an» 
fpruchsvolle Swecfe burch bauliche tKtttel z« birtgteren, immer verwicfelter. ©an; 
anbers wie in früheren Setten liegt bei mobernen Bauten ein wefentlicher Teil 
ber Äöfung in ber ßnnvollen ©lieberung für feftumriffene Swecfe unb in ber ge» 
feßieften Orbnung bes inneren unb bes äußeren Verfeßrs. Sazu ift im £aufe 
ber Seit bie Sorge für ein immer fomplizterteres Tiberwerf ber technifchen Ein» 
richtungen gefommen, bie bem heutigen Bebürfnis für Waßerverforgung unb 2$a» 
nalifation, Beleuchtung unb Oftung, Beheizung unb ^Kraftverforgung bienen.

Sas alles muß ber Tlrchiteft als Stäbtebauer gleichfam auf bie ganzen Su» 
fammenßänge einer werbenben Stabt anwenben. Er muß fte ßnnvoll gliebern 
nach bem ©ebraueß als Wohngebiet, ©ewerbegebiet, ©efchäftsgebiet unb Er» 
ßolungsgebiet, — er muß ben burchgeßenben Verfeßr unb ben lofalen Verfeßr 
orbnen, — er muß bas ganze verwtcfelte technifche Tiberwerf von Waßerver» 
forgung unb TSanalifatton, Eleftrizität unb ©as, Äebensmtttelverforgung unb 
^Kraftverforgung mit biefen Sispofttionen in feßiefließen Einflang bringen, unb 
bei all biefem Tun muß er ftillfcßweigenb fein fünftlerifcßes Siel nießt nur nießt 
aus bem Tluge verlieren, fonbern bie einzelnen praftifeßen Maßnahmen müßen es 
unvermerft förbern. ttTan fteht: in vieler Beziehung ift es ein ganz neuer Beruf 
geworben, ber Beruf eines geftaltenben Volfswirts, ber bie fozialen, bie wirt» 
fcßaftltcßen unb bie technifchen 5äben, bie broßten, jeber einen eigenen Äauf zu 
neßmen, unb bie ßcß babei verfnäuelten unb verfeßlangen, ;u einem einßeitlicßen 
©ewebe jufammenfüßrt. Sas Befonbere biefer Tlufgabe aber ift, baß bas ©ewebe 
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nifyt nur orbentlicß ^ujammen^lten mu^, fonbern and? eine Fünftlerifcße Wir= 
fang ßaben foll. gelingt nur, wenn in bie 2$ette praFtifißer Überlegungen, 
mit benen biee ©ewebe von ber einen Seite tecßnifcß beginnt, ber Scßuß einer 
Fünftlerifcßen Obee herein greift, bie von ber anberen Seite ißre $äben jießt. Sie 
Verbinbung von praFtifcßem unb Obealem, von feftem Wißen unb aßnenbem 
Sd;auen, von bilbmäßiger Tlußengeftaltung, bie jugleicß fojiale Snnengeftal» 
tung wirb, bas alles wirb auf gan; große Äebensverßältniße bezogen, in benen 
bas einzelne TlrcßiteFturwerF nur einen Stein bes ©efamtbaus bebeutet.

Sas Äigentlicße biefes neuartigen Berufes aber ift, baß ber Scßaßenbe bies 
alles burcßbenFen, burcßfüßlen, mit innerem Tluge erblicEen, mit ber Tlrbeit bes 
Verftanbes in äußere Xinien bannen unb mit ber Wucßt feiner Über;eugungs= 
Fraft ju anerFannter 23ebeutung bringen muß, — nießt um es felber ausjufüßren, 
fonbern um anberen ben Weg ;u ebnen sur möglicßFeit einer ßarmontfeßen 
Tlusfüßrung ißres inbivibuellen Wer Fs.

Sas ift eine gans neue Tlrt bes 2$ünßlertums, beffen WirFung nießt an bie 
perfon gebunben bleibt, fonbern unbemerFt überftrömt in anberes Jeeben, beffen 
T^raft es felbftlos auslöft. „Äs gibt nur eine ^ugenb, bie, ftcß felbft als Perfon 
SU vergeßen." Was früßer burcß ben befpotifeßen Willen eines ^errfeßers erreießt 
würbe, — ber einßeitlicße ©eift ber ©eftaltung, — muß je^t burcß bas felbftlofe 
Wollen eines bienenben Zünftlers erreießt werben. „Stäbtebau" ift bie einzige 
altruiftifcße 5orm bes ^Künftlertums.

Stefe neue Sielfeisung Fonnte nießt allein mit ben mitteln eines gefüßls= 
mäßigen ©eftaltungswillens arbeiten, es ift eine neuartige tecßnifcßßosio* 
logifeße Wiffenfcßaft baraus geworben, bie ßcß in ben erften 3aßrseßnten bes 
neuen Cfaßrßunberts langfam immer beutlicßer aufbaute.

Äine wefentlicße Ätappe in biefem Tlufbau war ber große Wettbewerb für ben 
©eneralbebauungsplan von ©roß^erlin (I9I0), ber ^ermann Hanfens Äuf 
begrünbete; neben ißm trat vor allem bas cßaraFteriftifcße ^ünbnis eines 
TlrcßiteFten, VolFswirts unb VerFeßrsfacßmannes: mößring*Äberftabt*peterfen 
ßervor. Sie WirFung biefes Wettbewerbs würbe babureß wefentlicß gefteigert, 
baß Otto mareß, fein ßoeßverbienter geiftiger Vater, sufammen mit Werner 
Begemann, eine erfte beutfeße StäbtebawTlusfteUung baran anfcßloß. 2fn ben 
großen berliner projeFten war sum erftenmal ber Verfucß ber ©efamtgeftaltung 
eines werbenben Stabtganjen gemaeßt, unb bas Ärgebnis war, baß man bie 
5»Ue ber ineinanbergreifenben Probleme erft gans erFannte. 2Kurs vor bem 
Kriege ßat aueß Süßelborf einen folcßen großen Wettbewerb ausgefeßrteben, 
bei bem ßcß 23runo Scßmi^ befonbers ausseteßnete, unb Für? naeß bem Kriege 
Breslau, wo Ärnß may sum erften male auftaueßte. Siefe Veranftaltungen 
waren bem ^aeßmann feßr intereßant unb beleßrenb, aber ße förberten in Feinem 
ber <Sälle einen plan s«tage, ber nun bem wirFlicßen £eben sugrunbegelegt 
werben Fonnte. man faß vielmeßr aus biefen großen £eiftungen organißerenber 
Pßantaße, baß ein folcßer praFtifcß verwenbbarer plan nur su gewinnen ift, 
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wenn er langfam entwickelt wirb aus ber örtlichen Tlrbeit an bem Objefte, beffen 
Fünftige Äebenslinien man beftimmen will. Sbie Fühlung mit bem pulsfchlag 
bes lebenbigen Körpers unb bie Beobachtung feines täglichen hebens ift nötig, 
bamit ber ftäbtebauliche Tlrat weiff, wo unb wie er mit therapeutifchen mitteln 
fein Siel erreichen fann, unb wo er chirurgifche Eingriffe, bie im erften Tlugen» 
blicE immer befonbers verlocfenb ftnb, nicht a« vermeiben vermag.

deshalb entfielt ber reale Tlufbau bes ©eneralbebauungsplans allmählich 
immer mehr burch bie Berufung ftäbtebaulicher Schöpfer in bie Stabtver» 
waltungen, wo bas WerF in ftiller Tlrbeit her anreifen Fann.

Sas ift ein weiterer Schritt auf einem Wege ber Entwicklung, ber nach bem 
Kriege immer beutlicher hervortritt: einer Verlegung ber baulichen Initiative 
von ber Staatsverwaltung auf bie Stabtverwaltung. Ser Staat tritt fchon 
baburch in biefer Seit als Bauherr immer mehr in ben ^intergrunb, weil er 
fowohl burd; ben Übergang aur KepubliF als auch burch bie Entmilitarifferung 
eine 5ülle von Bauten jur Verfügung hät, bie ihrem alten Swecf nicht mehr 
bienen, Schlöffer, bie nicht mehr bewohnt, unb Kafernen, bie nicht mehr ge« 
braucht werben. V7eue Bauten Fommen beshalb aunäch# Faum in Betracht. 
Tiber auch bie eigentliche Entfeftigung felbft, bie bas ^riebensbiFtat forberte, über« 
läfft er gerne ben Stäbten, bie burch bas freiwerbenbe ©elänbe ber alten ^eftungs» 
werFe unb ihrer Kayongebiete neue, oft hochwillFommene möglichFeiten au einer 
Wenbung in ihrer ganaen En twicflungspolitiF beFommen. Köln unb Königsberg 
haben bas befonbers einbrucksvoll au groffen Umgeftaltungen ausgenu^t.

Köln ift auf biefem Wege vorangegangen, als es 1919 feine ^eftungswerFe 
fchleifen muffte unb baburch in letzter Stunbe ©elegenheit beFam, feinen er» 
ftickenben unb verrenFten Körper gefunbenb ausauftrecken. Es hät babei vor 
allem eine aielbewuffte ^reifiächenpolitiF verfolgt (vgl. Schumacher: „Köln. 
Entwicklungsfragen einer ©roffftabt"), burch bie ber ganae StabtFörper mit 
einem Ventilationsneia von ©rünaügen burchaogen wirb. Es aeigt ftch hier 
befonbers beutlich, wie bie ©rünanlage als bauFünftlerifche Tlufgabe für bas 
architeFtonifche Schaffen groffen Stils immer bebeutfamer wirb.

Tin bie Stelle bes ©rünflecfs, ber hübfch angelegt irgenbwo awifchen ben 
^äufermaffen liegt, ift ber aufammenhängenbe ©rünaug getreten, gleichfam bie 
Tluflöfung bes „parFs" in ein enblofes Banb, bas augleich fo angelegt ift, baff 
es ben Bewohner möglich# fdmell ins «freie führt. 3ebes Stücf biefer ©rün» 
anlage muff bem benachbarten Wohngelänbe einen befonberen Xeia geben, benn 
es gilt, bie gana vergebenen Eigenfchaften einer £mrchgangspromenabe unb 
eines loFalen Swecken bienenben freiplataes miteinanber au verbinben.

£>iefe ^reiplä^e aber, bie bem Sport bienen, werben immer mehr Schlüffel» 
punfte berBebauungsplan»©eftaltung, benn ber Sport, ber vor bemKriege noch 
um jeben plata fchwer au Fämpfen hätte, wirb nach bem Kriege ein ObjeFt be» 
wuffter pflege, muffte er boch einem VolF, bas feine allgemeine tHilitärbienfl« 
Pflicht aufaugeben geawungen war, ein Erfa$ für bie bamit verlorene Sucht unb 
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Äeibesübung feiner Ougenb werben. Sie gut geleiteten beutfcben ©rohftäbte 
erfennen je^t erft eine □bealforberung, bie ber Stäbtebauer fchon früher erhoben 
hatte, als Ylornt ihrer FreifläcbenpolitiF an: 2,5 Ouabratmeter Sport» unb 
©pielpla^ auf ben Kopf ber ^evölEerung. Sas bebeutet meiftens mehr als eine 
Verbreifacbung ber bisherigen Tlnlagen. Köln fonnte bies 3beal nunmehr er» 
reichen, aber Jamburg brachte es beifpielsweife troQ aller Tlnftrengungen nur 
auf runb 1,7 Ouabratmeter, es hätte au viel ©ünben ber Vergangenheit wieber 
gutjumachen, benn I9I9 fanb es nur 0,58 Quabratmeter Spielpla^ftäcbe auf 
ben Stopf ber 23evölFerung vor. Sas S3eifpiel aeigt, wie in biefer Seit bes Über» 
gangs troQ unbefriebigenbem Änbergebnis oftmals eine grohe ftäbtebauliche 
Tlrbeit geleiftet wirb.

Sie ©tün flächen mit ihren Spiel» unb Sportplä^en bilben bas ©runbelement 
ber FreifläcbenpolitiF, burd? bie ber ©täbtebauer bie ©efamtmaffe feines ©tabt» 
Förpers fo au gliebern verfucht, bah nicht ein flumpenformiges, fonbern ein auf» 
gefehltes ©ebilbe entfteht, bas ftch in bie umgebenbe natur mit polypenarmen 
einfaugt, ftatt ftch in Kingen gegen fte au verfchanaen. Um bas erreichen a« 
Fönnen, bebarf es einer fyftematifdjen Sufammenfaffung alles beffen, was im 
Organismus einer Stabt als Freilanb eine Kolle fpielt, — Flugplä^e, Friebböfe, 
Wafferfläcben, ©portanlagen, Kleingärten, Wälber. darüber hwaus wirb es 
aur befonberen Kunft, bie Verfehrsbänber, bie offengehalten werben muffen, 
organifch mit biefen Elementen ber Freiflächen au verbinben. Ulan fteht: es er» 
wacht bie neue iBrPenntnis, bah nifyt bie 23aufläche allein unb ihre awe<fbienlid>e 
t£ntwi<flung ©egenfianb bes Stäbtebaues ift, fonbern bah bie Organifation ber 
Freifläche minbeftens bie gleiche bebeutung beft^t, ja, man Fann leicht merFen, 
bah ße noch fchwerer mit ben Mitteln burchauführen ift, bie bem Stäbtebau ge» 
fetalich gegeben ftnb, als bie ©lieberung bes ^aulanbes, benn ber ©efetageber hüt 
biefen grunblegenben ©efichtspunFt einftweilen noch nicht erFannt.

Siefer 23licF für bas SufammenwirFen grober pofttiver unb negativer bau» 
lieber Ulaffen ift fd>liefllid> nichts anberes, als bie eigentümliche Fähigfett ber 
hoppelten Vorflellung von Körper unb von Kaum, bie ber TlrcbiteEt auch beim 
Hausbau au bewähren bät, nur wirb fte vom ©ebiet bes £ecbnifcb»3vbivibuellen 
ins ©ebiet bes ©eograpbifd)-'©oaialen herübergeaogen. Äs ifl eine neue Tlrt, bie 
©eftaltung bes hebens au fehen, was hiev 3«m Vorfchein Fommt, eine Tlrt, bie 
aud> auf bie eigentlichen Fünftlerifchen Probleme umgeftaltenb wirFt.

Ulan hät Fura nach bem Kriege bavon geträumt, unfere Seit würbe ben be» 
herrfebenben Konten früherer StabtentwicFlung eine neue Tlrt von „Stabt» 
Fronen" gegenüberftellen Fönnen, in benen unfere heutigen TSebürfmffe nad> 
Eünftlerifcher unb geiftiger Kultur unb gehobener Feüesftimmung mit allerlei 
foatalen 23ebürfniffen vereinigt unb au gewaltigem monumentalen Tlusbrutf 
gebracht werben würben. ProfeFte von Weibetempeln aus ©las unb Äffen 
haben folgen Wunfcbpbäntaften, bie 2o3abre früher etwa in Otto Kietbs 
SFiaaen ihre anbersartige ©eftalt fanben, greifbaren Tlusbrutf gegeben. Ser 
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©laube an biefe 5orm ber Verwirklichung jener Xegungen war ein weltfrember 
Irrtum; bie Ärfüllung liegt vielmehr nach einer gan; anberen Seite, einer 
Seite, bet ber im erften Xugenblicf bie weithin erkennbare ©ipfelung in einem 
Sau fel>lt unb boch ein nicht kleiner architektoniflher ©eift wirkfam gewefen fein 
kann. Wir fehen fte in einer flelbewuflten ftäbtebaulichen Sufammen faffung 
aller ber je^t meiflens im Stabtkörper willkürlich ;erftreuten Sauten, in benen 
ftch ber feciale Wille heutiger ©emeinwefen äußert: Schulen, Volkshaus, Sabe» 
anftalt, Volksbibliothek, (Theater. Tiber bie architektonifchen ©ipfelungen ber 
neuen ©roßftabt können felbft in biefer kunftgeleiteten Xonjentrierung öffentlich* 
fokaler Sauten nicht allein gefunben werben, wir muffen fte vielmehr fuchen in 
Sufammenhüngen von £reifläd>en mit Sauten, in groflgebachten 
©efügen, bei benen Xaumbilbimgen ber freien Äuft mit fleinernen Xaum» 
bilbungen jufammenwirken. Unter ben Älementen neuen Äebens, bie in heutigen 
Sentralflhöpfungen ihren Tlusbrucf ftnben, fpielt bie Äeibesübung unb bie 
Betätigung in freier Äuft im ©egenfa^ ;u früheren Seiten eine folch gewaltige 
Xolle, bafl wir uns keine plaflifcbe Verwirklichung unferer Xulturibeale mehr 
vorftellen können, bie allein in Ulauern voll erfüllt werben kann, nicht allein 
in ben Symptomen ber Vnbuflrialiflerung unferer Stabte, auch t»n Beginn 
biefer baulichen ^erausarbeitung ihres fojialen Organs liegt etwas für biefe 
Seitepoche dharakteriflifches.

Sie Tlnfä^e ;ur Verwirklichung folger Siele ftnb noch befcheiben unb vielfach 
aus bem feftgelegten plan erft halb 3«t Sichtbarkeit entwickelt. Sas ift für unfere 
Beurteilung nicht entfeheibenb. Tllles, was wir hiev von ftäbtebaulichen Singen 
fagen, fteht unter ber Überfchvift eines Wortes von Tllois Xiegl: „Xunft» 
gefdjichte ift nicht ©ef<hi<hte bes künfllerifd;en Xönnens, fonbern ©efchichte bes 
künftlerifchen Wollens." Äs liegt in ber Hatur ftäbtebaulicher Tlrbeiten, bafl fte 
;u ber Seit, wo ihr künftlerifcher ©ebanke geboren unb burch Befchlüffe lebens» 
kräftig gemacht wirb, nur erft im Xeich bes kulturellen Wollens flehen. Tiber 
man würbe ein feflv mangelhaftes Silb vom künftlerifchen Äeben unb von ben 
künftlerifchen Äetflungen ber Seit, von ber wir fprechen, hüben, wenn man fleh 
nicht bie in ber Öffentlichkeit unflehtbare Tlrbeit vergegenwärtigte, bie barin liegt, 
bafl es wohl feine bebeutenbere beutfche Stabt gibt, bie nach bem Xriege nicht 
bas Wunfchbilb ihter Äntwicklung nach neuen von foflalem unb künftlerifchem 
Xeformgeifl getragenen ©eflehtspunkten in $orm eines ©eneralbebauungs» 
planes feflgelegt h^t- 5« biefem Swecfe werben bie tüchtigflen architektonifchen 
Xräfte in beamtete Tlrbeit hereingejogen, man braucht nur an paul Wolf in 
Sresben, Älkart in Hannover, Behvenbt in Breslau, ölsner in Tlltona, 
Beblo in ITlünchen, 6ahu in Xiel, UTartin Wagner in Berlin, Äfllgös in Äffen 
unb an viele anbere ;u benken. Saneben aber wirkten konfultierenbe Stäbtebauer 
wie Sheobor ^ifcher unb Hermann fünfen, Äangen unb ^eiligentlxxl, Äörcher, 
Vetterlein unb tUuesmann, um sahlveichen Stäbten, bie über keine geeigneten 
Xräfte auf biefem ©ebiete verfügten, Pläne für ihre ©efunbung ;u befcheren.
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Wenn bie ©eneration, bie biefe entfcßeibenbe Wenbung bes arcßiteEtonifd>en 
hebens erarbeitet ßat, felber no4> nießt meßr von tßrer Saat ßat ernten Eönnen, 
fo liegt bas nießt nur in ber unabänberltcßen Hatur folcßer Tlrbeit, fonbern 
aum wefentli^>en (Teil aueß barin, baß fte bei praEtifcß in bie tErfcßeinung 
tretenben Äeiftungen au Eämpfen ßatte mit ben nießt meßr austilgbaren Sünben 
ißrer Vorgänger. &as Xin gen mit ßalbentwtcfelten, gefe^esEräfttgen aber gana 
unaulängltcßen Bebauungsplänen ift eines ber äußerlich unfcßeinbarften, aber 
bocß wicßtigflen Xapitel biefer Seit ber ©enefung. Äs ift ein unbanEbares 
Xapitel, benn bie relativen Ärgebniße, bie babei nur au erreießen ftnb, werben 
bem müßfam Xtngenben nur au oft als Siel feiner Wünfeße ausgelegt unb ent» 
fprecßenb gewertet.

Unfere Stabte ftnb einftweilen in einem Umgeftaltungsproaeß begriffen, ber 
erft, wenn eine Sone bes Übergangs abgearbeitet ift, bas neue Wollen in bem 
unbeßinbert Äntfteßenben rein ßervortreten läßt. 5>as fe^t allerbings augleicß 
voraus, baß bie ÄrEenntniße, bie tnawifcßen auf gefetaestecßnifcßem ©ebiet er» 
rungen ftnb, a«r feften £orm Eriftallifieren. 35ie Beftimmungen ber ßerrfcßenben 
Baugefetae flnb für bie baulichen Ärfcßeinungen einer Seit weit maßgebenber, 
als bas im allgemeinen erEannt au werben pflegt, wenn von bauließen Änt» 
täufcßungen unb Veraerrungen geßanbelt wirb. Surcß richtige ©efetae ift ftcßer» 
lify nid>t ein Wangel an Xultur wirElicß au befeitigen, aber burcß ben mangel 
an nötigen ©efe^en wirb ebenfo ftcßer Xultur aueß ba geßemmt, wo fte ver» 
breitet werben Eonnte.

2. Vom Stäbtebau aur Äanbesplanung

25ie ÄntwicElung, bie in ber neuen Tluffaßung bes ©eneralbebauungsplanes 
ißren TlusbrucE fanb, Eonnte nun nießt an ben abfälligen ©renaen ber Stabte 
^alt maeßen, fo feßr aueß beren aentrale 3ntereßen ben Waßftab für bie meiften 
fragen abgeben. Siefe Stabt mit allen ißren Tlnfprücßen unb Problemen ift 
eingebunben in ein He^ viel weiter reießenber Xräfteftröme. Sie ift ^eil einer 
Äanbfcßaft, eines ^lußlaufes, großer wettreteßenber VerEeßrsaufammenßänge. 
Sie ift untertan ben Beaießungen a« Bobenfcßä^en, au anberen Wirtfcßafts» 
aentren, au Haturfcßönßeiten. Xura, je lebenbiger ein großes ©emeinwefen 
felbft ift, um fo lebenbiger ftnb bie Beaießungen au bem Stüef Welt, in bas es 
eingebettet ift. Siefe Beaießungen müßen in ißren gegenfettigen Ätn wir Eun gen 
entwicEelt, gewaßrt, umgcftaltet werben, wenn man ftcß nießt willenlos unb 
tatenlos jenem ftnnlofen Sburcßeinanber ergeben will, bas unferer Seit im Hamen 
ber Tecßnifterung feinen vernießtenben Stempel aufaubrücEen fueßt. Hießt bie 
flnnvolle ftäbtebaulicße Planung bes ©efamtEörpers ber Stabt allein genügt, 
bie Planung muß von viel wettergreifenben Sufammenßängen ausgeßen, wenn 
fte bie Hervenftränge bes hebens wirEltcß gana erfaßen will: Äanbesplanung 
ift ber TlusbrucE für bie VerwtrEltcßung biefer ÄrEenntnis geworben.



188 Sie bauliche (Befamtaufgabe

Saö Wefen ber Aufgabe. Wort enthält bie ^orberung, baf bie planvolle 
Sispofttion großer Äebens;ufatnmenl>änge ftci> über bie Stabt heraus auf ganse 
j£anbesbesirfe erftrecfen muf. Solche Sestrfe bürfen mfyt sufälliger natur fein. 
Wir muffen lernen, Äebensräume sw unterfcheiben, bie fulturell unb wirt» 
fchaftlich sufammengehören unb beshalb einer planvollen einheitlichen Orbnung 
bebürfen. 3n vieler ^e$iehung ift biefe umfaffenbe Orbnung ber Äebensräume 
ber punft, von bem alle bauliche Kultur ausgehen muß.

Sie Bewegung, bie an ber Hahrhunbertwenbe mit bem Ornament begann, 
bann bas (Berat ergriff, vom (Berät ;um Knnenraum, vom 3nnenraum sum 
Wohnh^w« vorbrang — bie bann vom Wohnhaus sum öffentlichen Sebäube 
weiterwirfte —, vom öffentlichen 23au ben ^licf ;u platj unb Strafe, von pla^ 
unb Strafe sur Struktur ber Stabt führte — fte enbet hier bei ber ^orberung: 
bie Struktur ganzer Äebensräume geftaltenb su erfaffen. Unb voll Verwunbe» 
rung fteht man, baf biefes Änbergebnis in Wahrheit nichts anberes ift, als ber 
Tin fang, ben man fuchen unb ftnben mufte, um aus bem Labyrinth ber um» 
gefalteten Seit heraussuüwben. Sas aufsuwetfen ift ber legte unb tieffte Sinn 
unferer Sarftellung getvefen. Ärft mit ber Äanbesplanung beginnen wir, ben 
(Brunb ?u legen, auf bem ftch <tlle bie anberen einzelnen Ärwngenfchaften bes 
neuen Werbens sum Tlufbau eines einheitlichen Kulturbilbes fammeln fönnen. 
Sie £anbgemeinbe unb ihre Bestehung tum Äebensraum ift nicht weniger 
wichtig, wie bie ®eftaltungsfragen ber Stabt. Tiber auch bas Problem ber 
Keform ber (Brofftabt läft ftch in feinem Kern erft ^anb in ^anb mit einer 
fyftematifchen Äanbesplanung anfaffen: bie Sesentralifatton ber grofen Stabte 
burch Tlbfpalten neuer Heiner in ftch gefchloffener Äebenssentren weift über ben 
Stäbtebau im engeren Sinne hinaus. Siefer verlocEenbe (Bebanfe fegt voraus, 
baf bie Tlrbeitsftätten ber (Brofftabt in geeigneter Weife besentralifiert 
werben, bie Wohnftätten werben bann von felber folgen. Sie Vorbebtngung 
hierfür h^t bie technifche Äntwiiflung ber Jett in weitem iUafe gegeben: bie 
Stanbortsfrage vieler dnbuftrien ift burch bie Äleftrifsierung ber Kohle in 
hohem (Brabe von äuferem Swang befreit unb bas Tluto h^t biefe ^reisügigfett 
immer mehr erhöht. Solches Verpfiansen unb Umfchichten von «Heben ift bes» 
halb viel leichter geworben, aber es ift nur benfbar, wenn man in gans grofen 
Sufammenhängen planen unb organifteren fann.

Äs war fehr natürlich, baf bie Hotwenbigfeit folger weitgreifenben Sättg» 
feit ftch suerft in folgen (Begenben als unabweislich nötig erwies, wo bie Stäbte, 
bem Sienft ber ^obenfchäge verhaftet, eng betetnanber ftgen, fo baf ihre Tlus» 
ftrahlungsgebiete ftch überfchneiben. 3m Kuhrbesirf gelang es Kobert Schmibt 
(Äffen) suerft, nach ümS vorbereitenber Tlrbeit bas ganse Stäbtegebiet im 3ühre 
1920 sum „Kuhrfteblungsverbanb" sufammensufchliefen. Ser Verbanb fonnte 
im Sinne eines felbftänbigen Kegierungsförpers organiftert werben, weil bie 
einselnen Sellen, bie es s» vereinigen galt, gans gleichartige (Bebilbe ftnb: 
politifch ein einheitliches (Bebtet — wirtfcpaftlich» alles aufgebaut auf Kohle unb
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ber mit ihr arbeitenben Scbwerinbuftrie —, verwaltungsmäßig alles auf Stabt* 
Werbung eingeftellt — entwitflungsmäßig gleiche Suftänbe ber Verfehrs* 
erfdßießung. baburch war es möglich, hier etwa« tm technifchen Äeben völlig 
neuartiges ;u erreichen: eine 4rt „ftäbtebauli^er provins" innerhalb ber 
eigentlichen Verwaltungsmafchinerie verfchiebener Provinzen, bie mit allen 
(Organen unb mit allen Rechten einer wirtlichen provins ausgeßattet ift.

5)as alles ift beifpielsweife im „Ulittelbeutfcben ^nbußriebesirf" völlig anbers. 
^ier fleht man erfl bie organifatorifchen Schwierigfeiten, bie überwunben 
werben mußten, um ben neuen (Bebauten lebenbig su machen, politißb ßanbelte 
es ftch h^r um ein (Bebiet, bas in verfchiebene Äänber serßel — wirtfchaftlich 
fteht neben ber 25raunfoble unb ihren 3nbuftrien ber größte SucEerrübenbau 
Seutfdßanbs —, verwaltungsmäßig h<*t man es mit allen Schattierungen 
jwifchen (Broßßabt, IBittelftabt unb börflicher Kleinftabt su tun — entwicflungs* 
mäßig haben biefe verfdßebenartigen (Bebilbe bie verfchiebenften Siele unb 
brauchen bie verfchiebenften Vorbebingungen, um ße su erreichen. Äine gefet$es* 
fräftige Organifationsform war bei biefem im innerften Wefen uneinheitlichen 
(Bebiet einftweilen unburchfuhrbar unb boch ntußte man eine Äinbeitlichfeit in 
feinen Verwaltungs* unb ÄntwicElungswillen bringen. Stephan Prager l>at 
bas im Kähmen eines freien Verbanbes su erreichen verftanben unb biefe Otig* 
feit fpäter im 5)üßelborfer 23eßrf fortgefe^t.

Solche 23eifpiele laßen bie Scßwterigfeiten ber Organifation ahnen unb geben 
erft einen richtigen lUaßftab bafür, was es heißt, wenn tro^bem bie immer mehr 
wachfenbe Ulad>t bes technifchen Verantwortungsbewußtfeins es fertiggebracht 
hat, baß innerhalb eines 3aßrsebntes mehr als swansig Äanbesplanungs* 
verbänbe, bie etwa 33% bes beutfcben lobens unb etwa 60% ber beutfcben 
Äinwobnerfchaft umfaßten, an ben gefäbrbetften Stellen iDeutfdßanbs ßcß aus 
innerer Kraft sufammenfdßoßen unb ißre mühevolle Arbeit begannen, nicht 
auf (Bebeiß von oben ßnb ße entftanben, es ift vielmehr cbarafteriftißb für bie 
ganse vorwärtsbrängenbe ftäbtebaulicbe Bewegung, baß ße im Äinselnen unb 
im (Broßen in erßer Äinie burch bie Fachwelt felbft getragen würbe, bie ihre 
^orberungen meift fd;wer gegen eine in ber Kegel abwartenb*sögernbe ofßsielle 
Welt burcßfe^te. £>as trat befonbers ßarf bei ber langen Vorgefcbicbte ber 
Äanbesplanungsarbeit im Unterelbegebiet hervor, wo ßcb fchließlich s*vei 
Äänber, Jamburg unb preußen, in einem Staatsvertrag sufammenfanben unb 
baburd> ben serfplitterten ted>nifd;en 3nftansen eines wirtfchaftlich unb fosial 
Sufammen gebörenben (Bebietes bie Ulöglicbfeit su fruchtbarer (Bemeinßbafts* 
arbeit gaben. sDie Arbeit bes ^amburg*preußif(ßen Äanbesplanungsverbanbes 
iß eine ber vorwärts wcifenben Ärfcheinungen biefer Seit geworben.

Sie Sur^füßrung Der Aufgabe. Wie ßcb fold> eine Arbeit aufbaut, fann hier 
nur an gebeutet werben. Sie bebarf weitgreifenber Vorarbeiten auf topograpbi* 
fd>em unb geologißhem (Bebiete, umfaßenbe ftatißifcbßosiologifcbe unb arißäo* 
logifcb'benfmalpßegerißbe Ärbebungen müßen ßcb anßbließen unb fißließliß) 
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fpielen juriftifche Stagen entfcheibenb herein. Hur fo läht ftd> eine Plattform 
fchaffen für eine ©eftaltungsarbeit, bie ftd> nid>t bloh an jenen ph<xntaftebilbern 
erfreut, bie gerabe im „Stäbtebau" fo ferner von ernfthafter FonftruFtiver 
Planung zu unterfcheiben ftnb, fonbern bie auf feften ted?Hifcf>en, hiftorifchen, 
wirtfchaftlichen unb fozialen ©runblagen ihren Tlufbau $u errieten fucht.

tiefer Tlufbau muh mit einem SurchbenFen aller technifchen SuFunftsfragen 
beginnen: ber Strahenplan, ber ^ahnenplan, ber Wafier», ÄleFtrizttäts» unb 
©asverforgungsplan unb ber Äntwäfferungsplan bezeichnen einzelne Kapitel 
ber zwingenben ©eftaltungselemente, bie mit bem plan ber ©rünzüge, ber 
Tlrbeit®« unb ber Wohngebiete in h^rmonifchen inneren ÄinFlang gebracht 
werben muffen. Senn bas ift bie neue ^orberung, bie an bie architeFtonifche 
©eftaltungsFraft geftellt wirb: aus allen biefen Fomplizierten ^ebürfniffen bes 
mobernen Äebens, bie tief einfchneibenbe, ganz verfchiebenartige technifche 
Vlieberfchläge h<rben, ein ©efamtgebilbe z« machen, in bem bas Wiberftrebenbe 
zufammengeführt wirb unb bas im höheren Sinne Äebensnotwenbige nicht von 
ber Übermacht bes mechanifch YTotwenbigen erbrücEt wirb.

Sas läht ftch nur erreichen, wenn man bie ganzen Sufammenhänge großer 
Äebensräume orbnen Fann, unb fo ift biefe fcheinbar vom eigentlichen archtteP» 
tonifchen Tun weit abführenbe Tlrbeit bie Vorbebingung, bamit bie einzelne 
bauliche Schöpfung nicht im ©eftrüpp eines 23obens wirFungslos verfchmachtet, 
ber Fulturell nicht urbar gemacht ift. Sies „Urbarmachen" ift nicht mehr eine 
vage Hoffnung, an beren Erfüllung eine refignierte Wenfchheit eigentlich nicht 
mehr glaubt, man muh es nur zielbewuht bis zum notwenbigen Änbe führen. 
Senn es ift leicht erPennbar, bah biefe ©ebanFengänge fchliehlith einmünben in 
bie ^orberung, nicht nur bie ftäbtebaulichen Onterefien ber ©emeinben ganzer 
ÄanbFreife, fonbern auch bie Planungen ber nachbarlich verbunbenen beutfchen 
©aue miteinanber z« verFnüpfen. Kurz, wir ftohen auf bie innere Hotwenbig» 
Feit einer ftäbtebaulichen KahmentätigFeit bes Kelches, in bie ftch bann Sone 
für Sone bie weiteren Tlrbeiten loFal gebunbener Wirtfchaftsräume einfügen, 
um fo unfer ganzes ^etmatlanb vor ber zerftörenben WillFür einer planlofen 
ÄntwicElung zu fchü^en. Vielleicht wirb bie Seit balb Fommen, wo man folche 
„ftäbtebauliche" Tlrbeit mit ©tto Ularch als „bie mächtigfte Kulturbewegung 
unferer Seit" erFennt: es ift bas Ärwachen unferes ftumpf geworbenen Fultu» 
rellen ©ewiffens.

Wenn wir heute burch bie immer wachfenbe Kompliziertheit ber ^äben, bie 
zwifchen Wenfchenmajfen hin» unb wtberlaufen, gezwungen werben, bas Änt- 
wtcflungsbilb eines Äebensraumes geiftig fo zu Fonftruieren, als ob ein Jeebens» 
gebilbe einem technifchen ©ebilbe eng verwanbt wäre, fo müffen wir uns ber 
©efahr, bie barin liegen Fann, immer bewuht bleiben. Sie tritt ein, wenn man 
bies ÄntwtcEhmgsbilb ium Swangsbilb machen will. Hur in ben Teilen, bie 
bereits voll überfehbar ber Tlusführung warten, barf es gefe^esfräftig feftgelegt 
werben, im übrigen muh es ein elaftifches Wunfchbtlb bleiben, bas bazu bient. 
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bem Wünfcßen bie fefte 5orm eine« überfeßbaren Sieles ju geben. Senn bie 
Tlrbeit, bie nottut, ift in erfter ginie bas Wiebergewinnen eines Sieles, bann erft 
bas Suchen naeß einem Weg. Siefer Weg Fann nur Flar bleiben, wenn man bei 
jeber Wenbung bes wirFlicßen Werbens bie Sufammenßänge aller ber ?aßlreicßen 
Momente planmäßig überblicken Fann, bie feinen Verlauf beeinflußen. Sie 
^orberung nad; gewaltigen ©eftaltungsbilbern wirb baburcß ins bauließe Äeben 
ßereingebracßt, an bie noeß Feine bisherige Seit gebaeßt ßat. Senn nur burcß 
biefe großen Überblicke Fann man in bas Wtrrfal mecßanifcßen ©efcßeßens, bas 
unfere Seit meßr unb meßr ju beßerrfcßen broßt, Orbnung bringen.

3. Sas neue Siel

Solcße ©rbnung aber ift nötig, um aus einer ungeftalteten Wenge einzelner 
□nbivibuen ein einßeitlicßes ©an;es — ein VolF ju macßen. Sas große innere 
Siel unferer Seit unb bas äußere Siel ber arcßiteFtonifcßen Bewegung liegen 
naeß ber gleicßen Xicßtung.

Äs gibt ßeute büftere propßeten genug, bie verFünben, baß wir bie Wacßt 
über unfer Safein verloren ßaben unb burcß bie ^errfeßaft meeßanifierenber 
Kräfte unaufßaltfam bem Untergang entgegengeßen. Siefen Peffimiflen, bie 
mutlos bie Waffen ft recken vor ben übermäeßtigen Ärfcßeinungen einer burcß 
einfeitigen Kultus ber £ecßniF aus ben 5ugen gebraeßten Seit, gilt es entgegen» 
jutreten burcß Fämpfenbe <Eat. Was wir unter Äanbesplanung verfteßen, ift 
nießts anberes. Äs ift nießt ber Verfucß, alle Äntwicflung unter bas 3o<ß bes 
©elftes ;u bringen, fonbern nur ber Verfucß, Wäcßte wieber felbft ju beßerrfcßen, 
bie uns su beßerrfd;en broßen. Senn ißr freies Walten bebeutet nid>t etwa 
freies Wacßstum, fonbern freie Wirrnis; bas ßat bie ©efeßießte bes 19.3aßr» 
ßunberts beutlicß genug gezeigt.

Siefe ^errfeßaft über bas teeßnifeße ©efeßeßen, naß» ber man ftrebt, ift nießt 
um bes Swanges willen ba. Ser vernünftige Stäbte'bauer wirb vorfleßtig ver» 
fueßen, nur bas jwangsweife feftjulegen, was nötig ift, um ftatt WillFür 
©rbnung ju feßaffen. Senn nur babureß Fönnen wir bem ßeranbrängenben 
Cßaos gegenüber ben fleßeren Xaßmen, ja, bas nötige 23ollwerF gewinnen für 
bie ÄebensbesirFe, in benen ^reißeit ßerrfeßen muf für bie gefäßrbeten feelifeßen 
Werte unferes Safeins, bie wir ^Kultur nennen unb Äunft. Orbnung ift auf 
Fulturellem ©ebiet bie Vorbebingung von ^reißeit.

Äs ift bas neuartige ber baulid;en Tlufgabe, bie bas 20. 3aßrßunbert ftellt, 
baß ber Scßaffenbe bem Jeeben erft ein Stück woßlbereiteten Ärbreicßs abge» 
winnen muß, um bas einzelne ©ewäcßs ber TSunft pflanzen ;u Fönnen. Sas ift 
nießt nur bilblicß gemeint. Ser TSampf mit ben meeßanifterenben Wäcßten ber 
Seit ift wirFlicß ein IKampf um ein Stück unverborbener unb ßarmonifeß geglie» 
berter ^eimaterbe. Surcß planlofe Sivilifation broßte bie ©eftaltung unferes 
lobens ber WillFür anßeimjufallen, es galt junäcßft, bie ^errfeßaft über ißn 
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wieberzugewinnen. Vlur wenn biefer Kampf gelingt, Eönnen wir in weiterem 
Sinne auf ein ©efunben burch bie engere Verbinbung von 23au «nb ^oben hoffen.

So weitet ßcf> ba® Kingen um einen 23auftil zum Kingen um einen Äebensftil. 
Tlus biefem Äebensßil läßt ßch ber Äinßuß ber (Technik nicht aueßhalten, ße iß 
nicht ein ^ebroher, fonbern in vielerlei ©eßalt auch ein Reifer unferes tafelns 
geworben. £>as wirb ftch auch im ^außil ausfprecßen, wenn es ihm gelingt, ein 
wirElicßes Spiegelbilb bes Xebensßiles zu fein, unb es wäre ebenfo falßh, es 
Eünftlich zurücEzubrängen, wie es falfch ift, es Eünftlich zu betonen. Ärß wenn wir 
wieber gelernt haben, ohne ßilißif<he VTebenabßchten zu fchaffen, werben wir eine 
bauliche Sprache beß^en, bie feelifcße Werte wirklich zum Tlusbrucf bringt. ^>ann 
erft wirb ßcß bas Wunber vollziehen, bas eine Schöpfung zugleich bie wecßfelnben 
Werte einer beftimmten Seitepoche unb bie unveränberlicßen, in 23lut unb 23oben 
wurzelnben Werte eines Volles in ßch vereinigt. Y7ur burch biefe Vereinigung 
wirb bas geboren, was fpätere Seiten einmal als „Stil" bezeichnen werben.

Unfere Hoffnung für bie SuEunft liegt in ber £atfacße, baß wir uns zu einer 
Seitepoche burchgerungen haben, beren Eünßlerifcßer ©laube in biefer ÄrEenntnis 
wurzelt.

£>ie Tlufgabe aber, um bie es ßch ßanbelt, ift fo groß, baß es mit biefer Är* 
Eenntnis noch nicht getan ift. Wir haben (Belegenheit genug gehabt, in ben 
Jaßren bes inneren baulichen Ärwacßens zu fehen, wie fchtver es iß, ÄrEennt* 
niffe umzufeijen in £aten, wenn es ftch um bas JienEen ber unbeftimmten Ströme 
bes wirElicßen Äebens hanbelt. Mag ber Scßaffenbe noch fo entßammt fein, 
wenn nicht eine Madßt hinter ihm ßeht, bie ihm hilft/ wirb meift aus ber flamme 
Eein wärmenbes 5euer. Solch eine bewußte Trägerin ber großen baupolitifchen 
Tlufgaben ber Seit hat in ben breißig Jaßren bes Kingens, bas ben Tlnfang bes 
neuen Jaßrßunberts cßaraEterißert, gefehlt. Wenn wir fehen, wie ber neue 
Staat bie ^orberungen, bie von ber Fachwelt in ben lebten Jaßrzeßnten ver* 
gebens erhoben würben, um bei ber ©eftaltung bes baulichen hebens bie ©e* 
ßchtspunEte ber Tlllgemeinheit gegenüber ber WillEür blinber ÄntwicElung 
waßren z» Eönnen, in großen ftäbtebaulichen ©efe^en zufammenfaßt, fo zeigt 
ßcß barin, baß wieber eine füßrenbe Macßt erwäcßft, um ber ®efamtgeftaltung 
ber baulichen £)inge orbnenbe Kicßtung zu geben. Was bisher bem mehr ober 
minber großen Verftänbnis einzelner Stellen anheimgegeben war, wirb bewußt 
eine Sache bes Staates. Är gibt ber bas Äeben geftaltenben ^anb wirElicße 

Machtmittel, bie bisher burch ^ilfsEonßruEtionen erfe^t werben mußten. Mit 
biefer Macht aber gibt er ber Eommenben ©eneration auch ein Maß von Pßicßt 
unb Verantwortung, wie es bisher nur ber einzelne ßch felber auferlegte. £as 
bauliche JfenEen, bas unter „Stäbtebau" zu verßehen iß, wirb zu einem an* 
erEannten StücE ber Tlufbauarbeit bes Staates. £)as iß bas große Ärgebnis, 
bas am Änbe bes erften ÄntwicElungsabfcßnitts ber beutfchen ^auEunß bes 
20. Jaßrßunberts ßeßt, unb bas zugleich ßeßt am Tlnfang ber neuen Änt* 
wicElung, ber wir mit ßoffenbem Tluge entgegenfeßen.
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114. Martin Dulfer: Kaim-Saal in München. 1897

115. Martin Dülfer: Theater in Dortmund. 1903/04
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117. Peter Behrens: Verwaltungsgebäude der Mannesmannwerke in Düsseldorf. 1912
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118. W. Lossow und Max Hans Kühne: Hauptbahnhof Leipzig. 1906/15

119. Schilling und Graebner: Chrisfuskirche in Dresden-Strehlen. 1905
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120. Fritz Schumacher: Krematorium in Dresden. 1908 (Vorderseite)

121. Fritz Schumacher:
Krematorium in Dresden, 1908 (Rückseite)
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122. Henri Van de Velde: Theater der Werkbundausstellung, Köln. 1914

123. Oskar Kaufmann: Neue freie Volksbühne. Berlin. 1914
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124. Wilhelm Kreis: Museum für deutsche Vorgeschichte in Halle. 1912/14

125. Wilhelm Kreis: Entwurf zum Bismarck-National-Denkmal in Bingen. 1912
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126. Hans Poelzig: Wasserfurm in Posen. 1911

127. Hans Poelzig: Chemische Fabrik in Luban bei Posen. 1911/12
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128. Max Berg: Jahrhunderfhalle in Breslau. 1910/12

129. Max Berg: Jahrhunderthalle in Breslau. 1910/12. Kuppeiraum
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130. Paul Bonatz: Sektkellerei Henkell in Biebrich. 1908/09
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134. German Bestelmeyer:
Universität in München. 1908. Ansicht von der Amalienstraße
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135. Richard Riemerschmid: Fabrik in der Gartenstadt Hellerau. 1909

136. Richard Schachner: Großmarkthalle in München. 1911
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137. Frejtag und Elingius:
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52 Teil IVa

140 und 141. Fritz Schumacher:
Hof im Museum für Hamburger Geschichte. 1913/22. Volksschule in Hamburg. 1914
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142. Heinrich Tessenow: Festspielhaus mit Schülerwohnungen in Hellerau. 1911/12
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144. Paul Schmitthenner: 
Siedlung in Staaken. 1914

145. Paul Schmitthenner: 
Landhaus Debatin, Stuttgart. 1929

146. Hermann Muthesius: Haus Wegmann, Rhede i. Westf. 1910/11
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Beispiele aus der Siedlungstätigkeif von Fried. Krupp A.-G.
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148. Siedlung »Margarethenhöhe' (Arch. Georg Metzendorf). Begonnen 1909
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153. Werk Gustavsburg: Hängebrücke in Köln. (Arch. Moritz.) 1913/15

154. Paul Bonatz: Straßenbrücke in Ulm. 1914
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155. Stadtpark in Hamburg (Schumacher und Sperber). 1909/1921 
Freigegeben durch RLM. Nr 557. Hersteller: Hamburger Luftbild G. m. b. H.

156. Friedrich-Platz in Mannheim (Bruno Schmitz und G. Halmhuber) 
Freigegeben durch RLM. Nr. 24439. Hersteller: Hansa-Luftbild GmbH., Bonn
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157. Gebr. Krüger: Tannenberg-Denkmal in Ostpreußen

158. G.A. Münzer: Marine-Ehrenmal in Laboe
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159. Wilhelm Kreis: Entwurf zum Reichs-Ehrenmal in Berka (ein 1. Preis)

160. Robert Tischler: Totenburg in Bistolj. Jugoslawien
(Beispiel aus der Arbeit des Volksbundes deutscher Krieqsgräberfürsorqe)
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161 und 162. Pinno und Grund: Evangelische Nikolaikirche in Dortmund

163. Otto Bartning: Evangelische Auferstehungskirche in Essen a. Ruhr. 1929/30
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164 und 165. Dominikus Böhm :
Kath. Kirche in Bischofsheim. 1926. Kriegergedächtniskirche in Neu-Ulm. 1923

166 und 167. Fritz Schumacher: 
Friedhofskapelle. 1928. Krematorium in Hamburg. 1930
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168. Wilhelm Kreis: „Rheinhalle" in Düsseldorf (Int. Hygiene-Ausstellung „Gesolei" 192s)

169. Adolf Abel: „Messehof" in Köln („Pressa"-Ausstellung 1929)
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170. Pfeifer und Großmann: Stadthalle Mülheim a. Ruhr. 1926

171. Moshammer u. Delfs: Westfalenhalle in Dortmund. 1925
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172. Joh. Göderitz: Sfadthalle Magdeburg. 1926/27

173. Wilhelm Kreis: Hygiene-Museum in Dresden. 1928/30
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174. German Bestelmeyer:
Bibliotheksbau des «Deutschen Museum' in München. Begonnen 1930

175. Richard Docker: Krankenhaus in Waiblingen. 1926
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176. Heinrich Tessenow: Landesschule in Klotzsche. 1925/27

177. Martin Kießling: Helene-Lange-Schule in Danzig. 1929
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178. Fritz Schumacher: 
Volksschule in Hamburg. 1927/28

179. Robert Vorhoelzer: 
Paketzustellamt in München. 1925/26

180. Robert Vorhoelzer: Paketzustellamt in München. 1925/26
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181. Fritz Encke und Ad. Abel: Teilstück des Stadions in Köln. 1923/26

182. Martin Wagner und Rich. Ermisch: 
Freibad am Wannsee. 1929/30. Entwurfsmodell
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183. Wilhelm Kreis: 
Wilhelm-Marx-Haus in Düsseldorf. 1922/24

184. Münchener Hochbauamt (Leitenstorfer): 
Technisches Rathaus. 1926

185. Jakob Körfer:
Hochhaus am Hansaring in Köln. 1924/25

186. Karl Elkarf:
Stadtbibliothek in Hannover. 1930
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187. Fritz Höger: Chilehaus in Hamburg. 1924

188. Paul Bonatz:
Haus des Stummkonzerns in Düsseldorf. 1922/24

189. Gebr. Gerson: 
Ballinhaus in Hamburg. 1923/24
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190. Eugen Hönig und Karl Söldner: 
Bayrische Zentral-Darlehnskasse in München. 1923/27

191. Oswald E. Bieber:
Verwaltungsgebäude der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. 1912
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,92. Hans Poelzig: Gebäude der I. G. Farben, Frankfurt a. M. 1930

193. Skopp und Vorfmann:
Gebäude des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes in Hamburg. 1928
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194. Brüder Luckhardf und A. Anker: 
Haus Telschow, Berlin 1927

195. Walter Gropius:
Bauhaus in Dessau. 1925/26

196. Erich Mendelssohn: Kaufhaus Schocken in Chemnitz. 1929/30
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197 und 198. Peter Behrens: Verwaltungsgebäude der Farbwerke Höchst a. M. 1921/24

199. Hermann Distel: Verwaltungsgebäude der Hamburger Elektrizitätswerke. 1930
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200. Karl Wach und Roskoffen: Weizenmühle Düsseldorf. 1929

201. Alfred Fischer:
Kohleniurm .Zeche Sachsen" 1925/26

202. Edmund Körner: 
„Fordwerke" Köln. Begonnen 1930
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203. Hans Hertlein: Schaltwerk-Hochhaus. Berlin-Siemensstadt. 1921/22

204. Emil Fahrenkamp: 

Weberei Zittau. 1925/26
205. Hans Hertlein:

Schaltwerk Berlin-Siemensstadt. 1921/22
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206. Marfin Elsässer: Großmarkthalle in Frankfurt a. M. 1927/28

207. Hubert Ritter und Ingenieur Dischinger: Großmarkthalle in Leipzig. 1928/30
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Paul Bonatz und F. E. Schöler: Hauptbahnhof in Stuttgart. 1914/27208.

209 und 210. Paul Bonatz und F. E. Schöler: Hauptbahnhof in Stuttgart
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213. Fritz Schumacher: Wasserflugzeughalle in Travemünde. 1929
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214. Dyrssen und Averhoff: Empfangsgebäude des Flughafens Hamburg. 1927/28

215. E. Balser und F. Heberer: Garage Mannesmann, Frankfurt a. M. 1922/24
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Gesellschaftsräume auf Dampfern des Norddeutschen Lloyd, Bremen

216. Rud. Alex. Schröder
Rauchzimmer der „Bremen"

217. Ludwig Troost: 
Ballsaal der „Europa"

218. Fritz Aug. Breuhaus: 
Teehalle der „Bremen"

219. Bruno Paul:
Treppenraum des „George Washington'
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220. Emil Fahrenkamp: Hotelhalle in Düsseldorf

221. Fritz Aug. Breuhaus: Herrenzimmer eines Wohnhauses in Berlin
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222. Harry Maaß: Garten des Hauses Clausen (Arch. Salvisberg). 1924

223. Hermann König: Landhausgarten in Wellingsbüttel bei Hamburg. 1929
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224. Max Läuger: Teilstück der „Paradies"-Anlage. Baden-Baden. 1922/23

225. Max Läuger: „Gönner"-Anlage in Baden-Baden. 1908

226. Max Läuger: „Gönner"-Anlage in Baden-Baden. 1908
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227. Deutscher Werkbund: Weißenhofsiedlung in Stuttgart. 1927

228. Karl Schneider: Wohnhausblock Habichtstraße, Hamburg. 1928/29
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229. Bruno Taut: Siedlung in Britz-Berlin. 1927

230. Ernst May: Aus der Siedlung ,,Höhenblick''. Frankfurt a. M. 1927/29
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231. Beispiel eines Kleinwohnungsgebietes in Stockwerksbauten. Hamburg. 1929/30 
Freigegeben durch RLM. Nr. 4864/35. Hersteller: Ingenieurwesen, Hamburg

232. Paul Nebes und Emmerich: Mietshausgruppe, Berlin-Schöneberg. 1926/27
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233. Kurt Frick: Beispiel aus dem Wiederaufbau Ostpreußens, Markt in Stallupönen. 1918/19

234. Kurt Frick: Siedlung in Mehrungen (Ostpr.). 1925
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235. Gustav Wolf: Gartenvorstadt .Habichthöhe' Münster. 1924/27 (Denkmal v. E. Lauffer)

236. W. Riphahn u. Grod: Aus der Siedlung Bickendorf-Köln. 1925/26
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237 und 238. Ludwig Ruff: Einfamilienhäuser der Gartenstadt Werderau bei Nürnberg. 1925

239. Paul Wolf: Siedlung Hannover-Laatzen. 1919/20
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240. Paul Schmitfhenner: Bergmannssiedlung Linker Niederrhein G. m. b. H., Moers

241. Fritz Encke: Blücherpark in Köln
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242. Beispiel der Umgestaltung eines verhängnisvollen gesetzeskräftigen Bebauungsplanes — 
Hamburg-Dulsberg — durch „Umlegung". (Schumacher)

Trotz Herabzonung von 5 auf 3 Geschosse, vervierfachter Grünanlage und Verhinderung jeder Hinterflügel-Bauweise 
ist das gleiche wirtschaftliche Ergebnis erzielt
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243. Hermann Jansen: Teilstück aus dem Wettbewerbsenfwurf für Groß-Berlin. 1910. (h Preis)
System der Ausfallstraßen, zwischen denen sich radiale Grünflächen einschalten

244. Hermann Jansen: Schematische Darstellung aus dem Grüngürtel
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245. Fritz Schumacher: Grünplan der Stadt Köln. 1921/23

246. Plan des Inneren Rayon. Teilstück von 245
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