
X
I ____

DEUTSCHE BAUZEITUNG
56. JAHRGANG. . N2 12. » B E R L IN , D EN  U. FEBRUAR 1922.
* * * * H E R A U S G E B E R :  DR .-IN G . h. c. A L B E R T  H O FM A N N . * * * *

Alle Rechte yorbehalten. — Fur nicht yerlangte Beitrage keine Gewahr.__________________________

Architekturbilder aus Mexiko.
Von O beringenieur D r.-ing. A. E. D e i c h m a n n  in  Dusseldorf.

e r zum  e rs te n  M ai d as  m ex ika- 
n isch e  F e s t la n d  b e tr i t t  u n d  viel- 
le ich t sehon  d ie  R ie sen b au ten  
X o rd -A m erik as g eseh en  h a t, der 
k o n n te  v e rm u te n , h ie r  Ahn- 
liches an zu tre ffen . U m  so an- 
g en eh m e r is t  m an  u b e rra sc h t, 
in  M exiko eine ganz  
a n d e re  B au w eise  zu 
finden , d ie  e tw as  so

fo rt A nheim elndes h a t, w ah re n d  d ie  A rch i
te k tu r  N o rd am erik a s  u n s  k a l t  laB t. tro tzd em  
auch  M anches, w ie zum  B eisp ie l d ie  B a u te n  
S u l l i  v  a n s  u n d  F ra n k  L lo y d  W  r  i g  h  t  s, 
in  n eu ze itlich e r a m e rik a n isc h e r  B a u a r t  ge- 
schaffen  w o rd en  is t, w as  d o c h  v o n  gu tem  
Greschmack zeu g t. D ie m e x ik a n is c h e n  B au ten  
d ag eg en  s in d , w ie  m a n  sch n e ll e rk e n n t, u n te r  
dem  E influfi d e r  a lte n  W e lt e n ts ta n d e n , u n d  
zw ar w a re n  es d ie  S p a n ie r , w elche  bestim - 
m end  a u f  M ex ikos A rc h ite k tu r  g e w irk t  haben .

A m  C h a rfre ita g  des J a h re s  1519 la n d e te  
H ernando  C ortez  v o n  H a b a n a  a u s  m it e iner 
verhaltn ism aB ig  k le in e n  G efo lg sch aft in 
V erak ruz ; d a m it b e g a n n  d ie  E ro b e ru n g  
M exikos d u rch  d ie  S p an ie r , d ie  m it dem  
zw eiten  E in z u g  d e s  C o rtez  in  d ie  L an d es- 
h a u p ts ta d t am  13. A u g u s t 1521 ih re n  A b- 
schluB fand . M it F e u e r  u n d  S ch w ert, F o lte r  
und  In ą u is itio n  w u rd e  d ie  B ek e h ru n g  der 
A zteken , d e r  d a m a lig e n  E in w o h n e r des 
L andes u n te rn o m m en , u n d , um  sie ro l ls ta n -

d ig  zu m achen , w u rd en  au f den  F u n d a m e n te n  d e r  zer- 
stO rten  T eocalli, d e r u m fan g re ich en  T em p e lan lag en , 
ch ris tliche  K irch en  e rr ich te t. D iese Z e rs to ru n g  w urde  
le id e r re c h t g riind lich  v o rgenom m en , sodaB  v o n  den  
B a u te n  d er A z tek en , T o ltek en , C h icim eken  u n d  w elche 
V o lk e r m eh r noch  d a s  h eu tig e  M exiko schon  bew o h n t 
h a tte n , le ider re c h t w en ig  e rh a lte n  is t.
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Der Bau 
W eit

K irche in der
der m ie ń  besonnen ,

cniiren • und  zw ar n ic h t n u r  a n  den  z ah lre ich en  Bau-
w erken  aus w estg o tisch e r Z eit, so n d e rn  au ch  bei denen .
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noch 
der Grundstein der herrlichen Kathedrale welche der
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der Landeshaupfcstadt geleg t; und nun en ts tan d en  bald  
in d ich te r Folgę zahlr.eiche fa s t alle noch heu te  erhaltene  
K irchenbauten . U nstreitig  is t in d er spanischen A rchi
te k tu r  das W alten  eines germ anischen G eistes zu

einander. 
anderen  
d ieser Schule,

H au p tsach e  u n te r  ita lien isch -franzo - 
sischem  EinfluB  e n ts ta n d e n  sind. 
K ein V o lk  k a n n  sich v o n  span ischer 
B a u k u n s t so an g ezo g en  fiih len , wie 
d as g erm an isch e . T ro tz  des H inein- 
f lu ten s  des gehe im n isvo llen  und 
m a rc h e n h a ft o rien ta lisch -m au risch en  
K u n s ts tro m es  is t im m er ein g u t Teil 
span isch e r B a u k u n s t no rd ischem  
W esen  v e rw a n d t geb lieben  u n d  iibt 
eine eigene  A nzieh u n g  au f uns aus, 
d ie ohne Zw eifel in  der inneren  Ver- 
w a n d tsc h a f t d e r  V o lk e rsee len  beruht.
Die g le ich en  E m p fin d u n g en  beherr- 
schen  d en  B esch au er, d er d ie  mexi- 
k an isch en  B a u te n  b e tra c h te t , n u r  daB 
bei d iesen  w en ig e r m au risch -sara- 
zen ische E in fliisse  sich g e lten d  ge- 
m a c h t h ab en , -ais a l t e  m ex ikan isch - 
az tek isch e . D enn  zw ar h ab en  spa- 
n ische  B aukiŁ nstler d ie  sch o n en  mexi- 
k an isch en  B au w erk e  en tw o rfen  und 
ihre A u sfu h ru n g  g e le ite t, jedoch 
w a re n  die B au h a n d w e rk e r , u n d  zw ar 
b eso n d ers  d ie  S te in m etze  u n d  Bild- 
h au e r, E inhe im isćhe  u n d  b ra c h te n  die 
ih n e n ’ au s  fr iih e re r Z eit gelau figen  
O rnam en te  in  d ie  span ische  A rchi
te k tu r  h inein . So s ind  die k lassische 
E in fach h e it un d  d e r  a n tik e  A nstrich , 
die den  B au ten , w elche  im  A nfang 
des 16. u n d  des 17. J a h rh u n d e r ts  in 
S p an ien  e n ts ta n d e n  s in d , anhafte ten , 
in M exiko e tw as  v e rlo re n  gegangen .

A nders  b e i sp a te re n  B auten : 
C h u rrig u e ra  h a t te  d en  borrom inesken  
S til in  S p an ien  e in g e fiih rt, d e r alle 
B riicken  zu r A n tik e  ab b rach . Die 
a rc h ite k t on ischen  G lied e r verloren  
ihre Y e rh a ltn isse  u n d  s ta n d e n  nicht 
m eh r a n  d er r ic h tig e n  S te lle , w o sie 
sich den  B ed iirfn issen  u n d  der N atur 
des g an zen  B au es u n te ro rd n e te n , da 
jed e r Z usam m en h an g  zw ischen  O rna
m en t un d  K o n s tm k tio n , zw ischen 
F o rm  u n d  W esen  a u fg e h o r t ha tte . 
Die S au len  w u rd en  b a ld  spiralform ig 
u n d  m it W e in ra n k e n  b e d e c k t, bald 
m it se ltsam en  S tre ifen  u n d  gefurch t, 
ba ld  a u sg e b a u c h t u n d  u n te rse tz t, bald 
lang lic li u nd  m ag e r g e s ta lte t .  Pfeiler- 
s tiitz en  u nd  K a ry a tid e n , B aluster 
und  P ila s te r  w u rd en  h ie r un d  d a  an- 
g eb rach t un d  se ltsam  m it Aus- 
sch n ittęn , H oh lkeh len . H a ls le is ten  und 
m it n euen  K a p ita lfo rm e n  versehen , 
von  w elchen  oft eins au f d a s  andere 

 ̂ g ese tz t w urde. N ich t b e sse r g ing  es 
; d e n G e s im se n : A uf ta u s e n d  A rten  zu- 

g esch n itten  un d  g ek riim m t, w aren  
sie den  sp an ischen  A n h a n g e rn  Borro- 
m in i’s noch  zu g e sc ln n ack lo s  u n d  ein- 

_  to n ig  ersch ienen , w en n  sie d ie  gerade  
R ich tu n g  b e w a h rt, h iitten . S ie w ur
den  au f die F o lte r  g e sp a n n t u n d  zu 
W ellen  u n d  Y o rsp riin g en  au sg e reck t, 
k le ine  G iebel, A u s la d u n g e n  u n d  se lbst 

ji Z innen  e n ts ta n d e n . D ie P iedes ta le  
^  y e rw a n d e lte  m an  in  S o ck e l m it grolJen 

S te in m ask en , die d en  A u fb au  kaum  
zu tr a g e n  v e rm o ch ten  u n d  s te llte  ge- 
legen tlich  zw ei od e r m eh re re  a-uf- 

A lles w urde  m it Z ie rra te n , M asken  und 
D ek o ra tio n en  tib e rd eck t. E in ig e  B eispiele 

die zw ar au f Ir rw e g e n  gingj, dereń
trag en ,

c a
=« 5<Xjt.
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Schopfungen aber den  S tem p el des G eistee
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finden sich au ch  in M exiko, so 
die K a th e d ra le . v o n  Z aca tecas , 
bei dereń  a re h ite k to n isc h e r  Ge- 
s ta ltu n g  der b o rro m in esk e  S til 
m it seinem  g an zen  P ru n k  in 
volliger R e in h e it zur A n w en 
dung  gekom m en  is t. D er B au 
der K irche w u rd e  1612 begon- 
nen. A uch T eile  d er K a th e d ra le  
der L a n d e sh a u p ts ta d t zeigen 
A nklange a n  b o rro m in esk e  F o r- 
men, so b eso n d ers  die S ag ra rio  
benann te , 1521 b eg o n n en e  u nd  
1749 von  L o renzo  R o d rig u ez  
vo llendete  zur K a th e d ra le  ge- 
horige K irche.

W ie sich  a b e r  in  d e r A lten  
W eit der b o rro m in esk e  S til der 
w urd igen  E in fac h h e it d e r R e- 
naissance g egen iiber n ich t zu be- 
haup ten  ye rm o ch te , so a u c h  in 
M exiko; m an  k e h rte  b a ld  zur 
R enaissance  zu riick , au s  d e r  sich 
allm ahlich d u rch  d ie  O bernahm e 
sow ohl m au risch  - sa razen isch e r 
Form en, w ie au ch  m ex ikan isch - 
ind ian ischer n u n  d e r  so g e n a n n te  
,.M issionsstil“ en tw ick e lte . D iese 
S tila rt h a t  besonders  im W esten  
groBe Y erb re itu n g  g e fu n d en  u nd  
ist auch  in den  siidw estlichen  
Provinzen  d er V e re in ig ten  S taa - 
ten  in d er G egend  v o n  L os An- 
gelos, S an ta  B a rb a ra  v e r tre te n , 
welche L an d str ich e  b is e tw a  zur 
Mitte des v e rg a n g e n e n  J a h rh u n -  
derts  po litisch  zu M exiko ge- 
horten .

Die im  no rd lich en  T eil d er 
A lten W e it so a u sg e p ra g te  G otik  
fand in M exiko k e in en  E in g a n g , 
die hohen  T u rm e u n d  sch lan k en  
G lieder d ieses S tiles p assen  n ich t 
in  d ieses L and , ebensow en ig  
wie in die s iideu ropa ische  L an d - 
schaft, wo eben  die d er K ro n e  
des P alm baum es ab g eseh en e , se it 
1500 iibera ll in d e r  R en a issan ce  
w ieder au flebende  k lassisch -ro - 
m anische W eise m it R u n d b o g en  
und K u p pe lw o lbung  ih re  T ri- 
um phe fe ierte . D ie e inzige go ti- 
sche K irche  des L an d es  in S an  
Miguel de A llende im  S ta a t 
G u an a ju a to  w irk t , obw oh l sie  
ein schones, s tilg e rech t du rch - 
gefiihrtes B au w erk  is t, d u rc h a u s  
k a lt und  f re m d a rtig  in  ih re r  Um- 
gebung.

Y on den  zah lre ich en  K ir- 
chen g le ich t k e in e  d e r an d e re n ; 
eine Fiille v on  E n tw iirfen  sind  
zur A u sfu h ru n g  gekom m en , u n d  
doch sind a lle  e in a n d e r  w esens- 
gleich. B eso n d erer W e rt is t auf 
ein rich tiges Y e rh a ltn is  d er 
G roB enabm essungen  zu r Um<re- 
bung  g e leg t. D as is t b eso n d ers  
w ichtig , d a  n u r e in  T eil d e r 
K irchen  an  fre ien  P la tz e n  s te h t; 
e ingebau te  K irch en  tr if f t  m an  
zah lreich  an , w ovon  in A bb. 2 
die K irche  S a n  C o s m e  i n
O a  x a  c a  g e z e ig t w erd e . L ed ig - 
iich ein e tw a  1 0 m tie fe r  Y orho f 
ist d er K irche  v o rg e la g e rt , u n d  
sehr rich tig  sind  a lle  h o h en  A uf- 
bau ten  ve rm ied en , d ie  n u r 
schw er zu r . G e ltu n g  kom m en
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n iird en ; dafiir is t ab e , der F ro n t besonders reiche 
und  schijne A u sg e s ta ltu n g  £ e® .'k /Abb i)  n a ch

d e „ ^ « ^ M - ś r

einem groBen, m senaer Beinuttz ^  ^
M arktplatz gleichenden P  atz in der ^  m  t  m

stad t. SieR lsJ, f'®C 53  „r a n ,xelegt und hat im Inneren  und einer Breite von oo ang  g m Der

einen groBen Chorbau, soznsagen eine zwŁute K rc e 
Kimhe die. dem gew óhnlichen Volk unzugang 

lich, fur den unbefangenen B eschauer die W irk u n g u n  
hehre G ewalt des Ganzen etw as beein trach tig t. E tw a
14 Kapellen und kleinere K irchen, d arun te r die oben 
genannte Sagrario , sind unm itte lbar m it d er K athe-
drale verbunden. . ,

Die der P iaza zugew endete H a u p t s e i t e  der K irone 
ist besonders gu t durchgebildet; die drei Schiffe sind 
aufierlich zu erkennen, sie sind durch die beiden lu rm e  
von einander ge trenn t. D aneben iiberragen  nocn 
5 groBe K uppeln den  ganzen Bau. A uch die spani- 
schen K irchen sind m eist von m ehreren K uppeln  ge- 
kront, sicher ein EinfluB m aurischer Bauweise. Die 
reiche A nw endung von K uppeln is t auch in konstruk- 
tiver H insicht von B edeutung gew orden: bei_verschie- 
denen K irchen is t das D ach in  d e r W eise geb ilde t w or
den, daB zahlreiche kleine und groBe K uppeln anein- 
ander gereiht sind, welche von Pfeilern getragen  w er
den, wie z. B. bei der „K oniglichen K apelle“ zu Cho- 
lula, dereń Dach aus 64 K uppeln gebildet w ird. Jede  
Kuppel is t von einer L aterne  gekron t, w elche durch 
farbige G laser das L icht in den K irchenraum  nur 
sparlich fallen lafit. Die seitlichen F enster sind hoch 
und schmal und m it klarem  Glas versehen; die Glas- 
malerei w ar den m exikanischen K irchenbauern  unbe- 
kannt.

W enn bisher ausschliefilich von K irchenbauten  die 
Rede war, so liegt das daran , daB von den S paniem  
in ihrem G laubenseifer hervorragende sch5ne K irchen
bauten  errichtet sind. Bei w eitem  n ich t die gleiche 
Sorgfalt beziiglich der architektonischen D urchbildung 
ist den Offentlichen G ebauden w iderfahren, wennoleich 
auch darun ter beachtensw erte B auten  zu verzeichnen 
sind. Wie die K irchen nach spanischen V orb ildem  er
richtet w urden, so w anderten  L ebensgew ohnheiten und  
S itten mit. den Spaniem  in die N eue W elt, schlugen h ier 
W urzel und verpflanzten  auch das W ohnhaus nach  
Mexiko. Ein V ergleich des G rundrisses des W o h n  - 
h a u s e s  i n  O a x a c a  (Abb. 4) m it einem  span ischen  
GrundriB von Sevilla oder m it dem des D am aseener 
Hauses*) lafit sofort die innere Y erw and tschaft dieser 
H austypen erkennen.

Der Zugang zu dem einem R ech tsanw alt gehoren- 
den H ause in O axaca, w elches m it e tw a  42000 E in- 
w ohnern die grofite S tad t des siidlichen Teiles der R e
publik ist, erfolgt durch den Zagudn, der N achts dem 
D iener ais R uheplatz dient, wobei eine S trohm atte  die 
B e tts ta tt abg ib t; von da aus b e tr it t  m an rech ts  die 
Gesch£ftsr&ume oder geradeaus den P a tio , den  Innen- 
hof, an dessen einer Seite die W ohnraum e der Fam ilie 
an dessen anderer aufier den G eschaftsraum en W irt- 
schafts- und G esindezimm er liegen. Die T ttren  der 
W ohnraum e fiihren auf einen s:edeckten Umgano-, der 
9 Stufen hoher ais der P atio  liegt. S te ig t m an nach 
dem V erlassen des Zagudn unm itte lbar links die T repne 
empor und schaut von d e r Schlafzim m ertiir zuriick, so 
b ietet sich das Bild der A bbildung 5 .

E iserne oft p rach tig  geschm iedete G itter schliefien 
r u  T Ur;  Fensteroffnungen nach  der StraBe ab. 
G lasfenster w erden in den w arm eren  Zonen fu r iiber- 
flussig gehalten , und  H olzladen. w elche bis zum Fufi- 
boden herunterreichen und nach innen aufo-eklannt 
werden, yertre ten  ihre Stelle. Zwischen F en ste rg itte r

*1 Siehe 53. Jahrg., Nr. 30, Seite 161 der „Dtschen. Bztg/‘ —:
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und L aden  ze ig t m an  sich  d en  Y oriib e rg eh en d en . D er 
puR hnden auch  d er S clila fraum e, is t  m it ąu a d ra tisc h e n , 
aus T on g eb ran n ten  P la t te n  be leg t. D as D ach  is t m it 
o-erine-er N eigung  a n g e le g t, sodaB  g e ra d e  d e r  R egen  
a b lau ft B a lken  v on  e tw a  10 X 16 cm S ta rk ę  s in d  im 
A bstand  von  15 bis 16 cm E n tfe rn u n g  v e rleg t, d a rau f 
is t eine Z ieg e ls te in -F lach sch ich t g e le g t u n d  m it Zem ent- 
m orte l vergossen . D a ru b e r w ird  eine zw eite  Sch ich t 
m it u n te r 90° g e d re h te r F u g e n ric h tu n g  v e rleg t, ver- 
gossen  und ein e tw a  2 ,m s ta rk e r  P u tz  au s  Z em en t und 
Sand au fg eb rach t. D ie B a lk en  sind  in  gew ohnlichen  
R aum en, w ie z. B. in  A bb. 5 u n d  7, vo n  u n ten  zu sehen, 
in besseren  R aum en  w ird  L e in w an d  d a ru n te r  gespann t. 
D er freie R un d b lick  iiber d ie  flach en  D ach er einer 
S ta d t is t fu r uns e tw as E ig e n a r tig e s , w irk t ab e r infolge 
der U n terb rechung  d u rch  e in d ru ck sv o lle  B a u te n  und 
d urch  B au m g ru p p en  seh r an z ieh en d .

W as bei dem  G randriB  b e so n d e rs  a u ffa llt, is t die 
o-rofie S ta rk ę  d e r M auern ; d ie  A uB enm auern  haben
1,2 m S ta rk ę , die In n en m au e rn  u n g e fa h r  80 cm_ bis 1 m. 
D as h a t seinen  G rund  in  d en  a ll ja h r lic h  m e is t im Friih- 
ja h r  g erad e  im S iiden d e r  R ep u b lik  b e so n d e rs  heftig  
au ftre te n d e n  E rd b eb en . A us d iesem  G ru n d e  scheu t 
m an sich auch , m eh rs to ck ig e  B au ten  zu  e r r ic h te n ; wo 
das tro tzd em  gesch ieh t, w ie  i n P u e b l a  (A bb. 6 ), sp a r t 
m an an S tockw erkshohe , w o d u rch  d ie  H au se r leicht 
ein ged riick tes A ussehen  e rh a lten . A uch  die W an d ę  der 
K irchen  sind von  an seh n lich e r S ta rk ę , u n d  auch  n u r so 
sind die S te inm assen  zu e rk la re n , d ie  in  d er K opfseite  
d er K i r  c h e  L a  S o l e d a d  i n  O a x a c a  ve rw en d e t 
s ind  (Abb. 3). In  d e r  L a n d e s h a u p ts ta d t je d o c h  tr iff t 
m an einige hohere  B au w erk e  an , d ie  tro tz d e m  b e i einem  
E rdbeben  keine G efah r lau fen , e in zu s tu rz en ; es lieg t 
das an  dem  U n te rg ru n d  d e r  S ta d t, d e r  au s  e iner Ton- 
schicht besteh t, w elche eine fed e rn d e  U n te rlag e  u nd  so 
einen na tiir lichen  S chu tz  geg en  d ie  N a tu rg e w a lte n  b ildet.

D er A nstrich  der H au se r is t  d u rch w eg  heli ge
halten , auch  d e r d e r  in n e ren  F lach en , u n d  s te h t  zu  dem

«? K. a. afscc ot *tv 6 fiatco
x  'SjAthoL/k/rciutnę 
c? Uorrdtc 
/€ &AAtnde 
f  It/óAn tcc u m eCf x
Jl tyeciezitrtrttei 
4. % ci che 
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d u nk len  G riin  d e r h o ch streb en d en . u rsp riin g lich  aus 
A u stra lien  s ta m m e n d e n  E u k a ly p tu s  u n d  den  b re iten  
K ronen  d e r  P fe ffe rb au m e , w elche  im  V erein  m it 
P alm en  u n d  B au m fa rn en  d en  S chm uck  des P a tio s  e ines 
jeden  g ep fleg ten  H au ses  b ild en , in  e inem  an genehm en  
G egensatz . O ftm als feh lt au ch  ein  S p rin g b ru n n en  n ich t.

D en  P a t i o  f in d e t m a n  au ch  in  a llen  o ffen tlichen  
G ebauden ; e r b ild e t im m er e in e n  L ich tho f. W a h re n d  w ir 
aber g ew o h n t sind , daB d ie  L ich tho fe  n ic h t a is V er- 
k eh rsw eg e  d ien en , b e t r i t t  m an  vom  P a tio  des H o te ls  
aus die e inze lnen  Z im m er; im  G erich tsg eb au d e  d ien t 
er a is W a rte ra u m , im  P o s ta m t sind  h ie r Schliefifacher 
und S c h a lte r  u n te rg e b ra c h t, a u c h  die P o s tsa c k e  u n d  
P ak e te  w e rd en  h ie r ein- u n d  a u sg e la d e n  (A bb. 7). M eist 
en tb eh rt d e r  P a tio  e ines o ffen tlich en  Gebaude®  jed en  
P flanzenschm uck . B eriih m t is t d e r P a tio  des Schlosses 
C hapu ltepec , w elches d e r W o h n sitz  des P ra s id e n te n  der 
R epub lik  is t,

So an h e im eln d  u n d  a n sp rech en d  fa s t a lle  m ex ika- 
n ischen  B au ten  w irk en , so v e rlie ren  sie doch  dad u rch , 
daB der B e b a u u n g sp lan  d er O rtsch a ften  seh r zu w iin- 
schen iib rig  laB t. F a s t  a lle  S ta d te  ohne A usnahm e sind 
nach  dem  so g e n a n n te n  „S q u a re -S y s te m “ g eb au t, bei 
w elchem  die S traB en  s c h a c h b re tta r tig  a n g e o rd n e t sind. 
A lle S traB en  sch n e id en  e in a n d e r  u n te r  e inem  re c h te n  
W inkel u n d  fu h ren , ohne au f d ie  G eb au d eg es ta ltu n g  
R iicksich t zu n eh m en , s tra c k s  g e ra d e a u s . So iiber- 
sichtlich  ein  so lch er S ta d tp la n  is t, so en tse tz lich  niich- 
te m  u n d  lan g w e ilig  w irk t  a b e r  das S ta d te b ild . In  d e r 
H a u p ts ta d t k o m m t d a s  n ic h t so zu r G eltung , w eil h ie r 
bei A n lag e  d e r  S traB en  v o n  v e rsch ied en en  M ittel- 
p u n k ten  a u sg e g a n g e n  w u rd e , u n d  die S traB enziige n ich t 
alle g le iche  R ic h tu n g  h ab en . D a d u rc h  sind sp itze  u n d

stum pfe  W inke l en ts ta n d e n  u n d  b rin g en  w en ig sten s 
e tw as  A bw echse lung  in  das B ild. A uch  n ich t e ine 
S traB e is t in  d e r 1912 467 000 E inw ohner zah lenden  
H a u p ts ta d t an zu tre ffen , w elche nach  einem  B ogen  ge- 
fo rm t is t.

D ie S traB en  d er S ta d t O ax aca  fu h ren  sam tlich  von  
N o rd  n a c h  Siid, o d e r v o n  O st n a c h  W est. J e d e r  so en t- 
s teh en d e  H au se rb lo ck  is t je  100 m lang_ u n d  b re it. D ie 
P la ż a  n im m t e inen  B łock  ein, no rd lich  von  ih r die 
K a th e d ra le  e inen  w e ite ren  u n d  sud lich  d er P a lac io  
m u n ic ipa l e inen  d ritten . S o n st g ib ts  k e in e  A bw echse- 
lu ng , B łock  fo lg t au f B łock , u b e ra ll s teh en  d ie  H au se r 
n ach  d er S ch n u r a u sg e rich te t.

W o h er s tam m t d iese A rt des S tad teb au es , f ra g t 
m an  sich  unw illk iirlich?  Y on  den  S p an iem  w ohl k au m , 
w ie m an  au s  den  ab w ech se lu n g sre ich en  G ru n d rissen  
ih re r S tad te  e rk en n en  k an n . B le ib t also  n u r die Mog- 
lichke it. daB d iese A u fte ilu n g  des S ta d tp la n e s  v on  den  
L an d ese in w o h n ern  s tam m t, w ofiir d e r  U m stan d  sp rich t, 
daB d en  T o lte k e n  u n d  A z tek en  n u r  d ie  g e ra d e  L inie 
u n d  d e r re c h te  W in k e l b e k a n n t w aren . D er B ogen  w a r 
ihnen  frem d. G ew olbe w aren  n ich t g eb rauch lich , m an  
d e c k te  au ch  die m ass iv s ten  T em p e lb au ten  m it le ich ten  
flach en  H o lzd ach ern  ab. In  ih ren  O rnam en ten , von  
d en en  an  den  R u in en  v on  M itla v ie le  B eispiele e rh a lten  
sind , k e h r t im m er die g e rad e  u nd  geb rochene  L inie 
w ied e r, je d e r  B ogen  feh lt. H ierin  w ird  w ohl d e r G rund  
fiir die unschone  G es ta ltu n g  d e r S traB enziige zu suchen 
sein , d ie  b is in d ie  k le in s te n  D o rfe r h inein  in  d ieser 
W eise  an zu tre ffen  is t. M exikos A rc h ite k tu r  im G anzen  
b e tra c h te t  is t a b e r so b e d eu te n d  u nd  b ie te t so viel 
S ehensw ertes , daB m an  dariib er die M angel s tad teb au - 
lich e r A rt g e rn  verg iB t, —

Die Baukunst im heutigen Geistesleben.
ersuchen w ir uns R ecbenschaft dariiber zu 
geben, welche Stellung die B aukunst im 
G eistesleben neuerer Zeit eingenom men hat 
und augenblicklich noch einnimmt, so er
halten  w ir einen sehr eigenartigen, durchaus 
zw iespaltigen Eindruck, je nachdem  wir das 

innere Leben betrachten , das die B aukunst ais ein Bestand- 
teil der gesam ten G eistigkeit entw ickelt hat, oder ob wir 
danach schauen, welche Rolle sie im Zusam m enwirken oder 
sagen wir lieber im W ettbew erb m it anderen Seiten des 
Geisteslebens zu spielen, welche B edeutung sie im geistigen 
H aushalt des heutigen G ebildeten zu gewinnen yerm ochte.

W elche D auerw erte fiir das Geistesleben die innere 
Entw icklung der neuzeitlichen B aukunst heryorgebracht 
hat, dariiber ein sicheres, auf A llgem eingtiltigkeit Anspruch 
machendes U rteil abzugeben, dazu w erden wir heute noch 
kaum im S tand sein. W ir stehen ais M iterlebende und 
Mitstrebende eben doch noch zu sehr m itten in ihr. Aber 
sehr wohl konnen w ir es m it S icherheit aussprechen, daB 
auf diesem Gebiet eine gew altige geistige A rbeit getan 
worden ist. In  angespannter T atigkeit, in scharfem W ett
bewerb der T iichtigsten, oft im heftigen A ufeinanderplatzen 
der G eister w urde ein ungeheurer Stoff von Form en ver- 
arbeitet, den die E rforschung frem der Lander und friiherer 
Zeiten herbeischaffte, begiinstig t durch das Aufkommen 
neuer Y ervielfaltigungs- und D ruckverfahren. Diese fast 
uniibersehbare Masse von Form auffassungen und An- 
regungen, obgleich vielfaeh m it einander im ^\iderspruch 
stehend, muBten verschm olzen w erden m it der Befriedigung 
unzahliger, bisher unbekann ter Bediirfnisse, der Losung 
ganz neuer Bauaufgaben. Sie muBte verbunden werden 
mit grundlegenden U m w alzungen der technischen Mittel, 
zugleich m it einer N eubelebung alten  handw erklichen 
Konnens. W enn im stiirm ischen Y orw artsdrangen solcher 
vielseitigen Bewegung Irrungen  und  Abschweifungen nicht 
verm ieden w urden, ja  ais A usdruck bestim m ter Zeit- 
strom ungen geradezu notw endig w aren, so soli uns das 
nicht die H ochschatzung dessen verm indern, was im GroBen 
und Ganzen die A rch itek tenschaft der letz ten  Menschen- 
alter geleistet hat. Die innerliche A neignung und Lber- 
w indung aller der vorerw ahnten  neuen Einfliisse und in 
ihrem Gefolge der A ufstieg von beschrank ter Unbeholfen- 
lieit und Zaghaftigkeit, von einem allgem einen Tiefstand, 
aus dem nur wenige anerkann te  M eister hervorragten , zu 
einer w eitverbreiteten  freien B eherrschung kiinstlerischei 
und handw erklicher Mittel b ildet einen Y organg, der 
spateren Forschern  sicherlich ais ein ruhm voller, fesselnder 
Absclm itt in der G eistesgeschichte erscheinen wird, ais der 
Beweis s tarker schopferischer und ordnender K raft.

11. F ebruar 1922.

Aber welch ein A bstand, wenn wir nach der Geltung 
fragen, nach dem V erstandnis, das dieses bedeutsame 
geistige Schaffen sich hat erringen konnen. H at sich die 
Yolksgem einschaft oder auch nur ihr gebildeter Teil soweit 
um Fragen der B aukunst gekiimmert, daB sie der E n t
w icklung mit V erstandnis und innerer A nteilnahme zu 
folgen verm ochte? Sind heutige Menschen durchschnittlich 
im Stand, in der B etrachtung von baulichen Formen, im 
E indruck raum licher Schonheiten wirklich eine Freude zu 
empfinden? K ann m an darauf rechnen, daB die heutigen 
Beschauer eines neuen oder auch alten Bauwerkes auch 
nur die einfachste Entscheidung dariiber selbstandig Oder 
gar bewufit abgeben konnen, ob das W erk \vertvoll und 
erfreulich is t oder nicht? Keine dieser Fragen werden 
wir m it „ ja“ beantw orten konnen. W ir miissen vielmehr 
zugeben, daB die B aukunst heutzutage unter allen K unsten 
die am w enigsten verstandene ist, daB ihr un ter Tausenden 
nur ganz wenige anders ais unsicher und zweifelnd gegen- 
iiber stehen. Eine V ersenkung in ihre Schonheiten ist 
vielfach selbst Fachleuten nur in so geringem Grad ge- 
geben, daB man sich oft fragen m ochte: was ha t es eigent- 
lich fiir einen Zweck, daB der K iinstler m it sorgsam stem  
Bemiihen sein W erk in A bwagung der Massen und Einzel- , 
heiten formt, wenn doch eigentlich niem and sich bemiiBigt 
fiihlt, die in solchem Schaffen niedergelegten SchSnheiten 
zu wiirdigen. Die A rt, wie neuerdings die P rachtraum e des 
Berliner Schlosses durch m assenhaften Einbau von Mu- 
seum s-G lasschranken in ihrer Raurnschonheit beein trachtig t 
wurden, is t ein eindrucksvolles Beispiel.

Zum Teil m ag diese G eringschatzung yeru rsach t sein 
durch die H ast des heutigen Erwerbslebens, wie ich denn 
einmal einen unserer nam haftesten, von S taa t und GroB- 
industrie m it den groBten A uftragen betrau ten  B aukiinstler 
in offentlichem V ortrag  die A nsicht aussprechen horte, daB 
heutige A rchitektur n ich t mehr zur eingehenden B etrachtung 
bestim m t sei, sondern vom vorbeifahrenden Auto aus 
genossen w erden miisse! Da diirfte der K unst doch wohl 
besser m it der alteren A nschauung gedient sein, daB nichts 
so pobelhaft sei, ais Eile zu haben. Aber w esentlicher ist 
doch das vollige Unvermogen. sich in die freudige Erhebung 
hinein zu versetzen, in der die B aukunst uns wie jede 
andere K unst die taglichen Sorgen und Miihen vergessen 
lassen kann. W er weiB heutzutage iiberhaupt etw as von 
dieser seelischen K raftquelle, die in der B aukunst liegrt?

So M ancher m ag diesen triibseligen Zustand vielleicht 
schmerzlich empfinden, beruhigt sich aber in dem Gedanken, 
daB das eben im Geist der Zeit liege und daB andere K iinste, 
Malerei und Bildnerei, dem gleichen Mangel an V erstandnis 
gegeniiber stehen. D as trifft aber doch nu r sehr beding t zu.
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Freilich leiden auch
stellenden Kiinste

• -i „u einen ero Ben A ppara t von Philosophie 
aiintpn dar- „Weil wir ubeiall ,ein herum fuhren, verderben wir es.

„ die Schatzung der genaii nt d H y p o t h e s e n  m it u tro sti0s erscheinen, wenn
und ihr wirklicher innerer GenuB sem n ,„. ffsmze Zustand Kimnue , _  ̂ ^  t 0;n0fiwPD,s

ss--s-k w s  p
Ausbildung des \  er 
Beirriffe eingestellt 
die auf diese sich griindenden ff ieU en d en
stiefmiitterlich behandelt. So ;  Wiinstlerische Wirkungfmiitterlieh behandelt. Wirkung
Kiinsten die unm ittelbare, eige Jerschlossen, weil ihre
auf das Gemiit weitaus den ^erm itteln .
\ugen gar nicht geschult sind, s -j jn diesen
Aber das tritt dort n icht so s f ^ ^ / S n s U n d  der Dar-
Kiinsten die Beschaftigung ' . Reize n icht auf-
stellung auch denen, die fa r ^ " " f ^ r e i c h e n d e  Gelegenheit 
nahm efahig sind. eine zur Not ausre icn e iu  ^  Da6
zur Anteilnahme und zum Meto g-< ‘ ‘ M itempfinden

s S l A S r g ^ S i c h e s  ..B^eden;* von Kunst- 
werken. Aber immerhin genugt Malerei und

einen ahnlichen Notersatz fiir das mangelnde kunstlen*cl ê 
Yerstandnis zu schaffen. Zunachst die Beziehung der Bau- 
kunst auf den rein praktisch yerstandesmaBigeiFrttmune 
gedanken in dem Sinn, daB man ihr Wesen in der Eifullung 
des Zweckes suchte. Es ist mir immer schwer begreiflic . 
gewesen, wie selbst bedeutende Kiinstler sich diesei 
geistigen Mode widerstandslos unterwerfen konnten. Be- 
deutet sie in geradezu roher Nuchternheit doch die yoll- 
kommene Vorherrschaft des Niitzlichkeitsmenschen uber 
kunstlerische Beliinge, das Mittel, auf Grund dessen der 
ganz unkiinstlerische Verstand sich zum gleichberechtigten 
Mitsprechen in Kunstdingen befugt fiihlen konnte. Wozu 
sich denn mit kunstlerischen Feinheiten abmiihen. wenn 
Zweckerftillung an sich schon die Grundlage der Kunst ist.' 
Freude an der Baukunst konnte auf solchem Weg naturlich 
auch nicht geweckt werden, denn diese Gedankengange 
fiihren durchaus in hausbackene Schwunglosigkeit, ganz 
abgesehen davon. dafi sie in keinerlei Weise wandlungs- 
fahig und daher fast in allen Fallen einformig und lang- 
weilig sind. , . ,

Man versuchte es weitęr vielfac,h auf philosophisch- 
iisthetischen Pfaden, indem man allerlei Gedankengange auf 
dem Weg der Ideenassoziation, diesem W irrwarr regellos 
sich verkniipfender und losender Gedankentriimmer, in die 
Baukunst hineinzulegen begann. Ausdruck von K raften in 
Last und Sttitze, Darstellung des Baugefuges und Ahn- 
liches sollten die Anteilnahme des Beschauers erregen. Aber 
auch hiermit geriet man sofort in ein nuchternes Klugeln 
und Nachrechnen hinein, das wieder durch die diirftige 
Beschrankung auf wenige immer wiederkehrende Er- 
wagungen sich ais ganz ungeeignet erwiesen hat, den Be- 
schauer zu lebendiger Teilnahme am Kunstwerk anzuregen. 
In allen diesen philosoplnsi-lien Strchungr^n Imwn.hrheitete 
sich wieder das treffende Wort, das Goethe iiber das Yer- 
halten gegeniiber kiinstlerischen Dingen gesprochen hat:

Der ganze aubw Abe), das is t er keinesw egs. 
er unabanderlich ware. , gegeniiber der ]
nonhst. aehort die al ..„ .„ .o r <rahrpiidpn Zeit

Zu- 
K unst

nachst gehort die able1' ^ n s e r e / g a h r e n d e n  Zeit. W ir
d u r c h a u s  m cht zit dem . keine Y eraulassung zum K lein-
haben in d i e s e r  Hinsicl ten ein s ta rkes D rangen zur
mut, konnen viellmelh s tre ben, ihrer E rhebungen gerade
K unst hm erkennen, . Z(,it te ilhaftig  zu w erden und
ais Starkung in dei Anschauungs- und Gemutswerte
r t f ! 1 * $ e C f n u B ^ ™  maehen. Freilich er- 
tur die v olkserzien ,, RPfr ;edigung dieses' w eit yerbrei- 
scheint den Meisten 1)ie bisher betretenen Wege
teten Sehnens ctandlieher und philosophisch-iisthe-
geschichtlicher, ge„ • ■ ungeeignet erwiesen,
tischer Behandlung haben ^  g
weitere Kreise i kunstlerischer A nschauung undnicht zu fassende W elt km istiensc ^  ^  eigentlich
Empfinduns e i n *  ,  eigentlich selbstversta.nd-
s p n d e r b a r ,  d a B  man Disner ae  ^  ^  dgr
lichen, naturhchen g, ^ Scbonheiten noch

" Ł S ' ™  u" b f S S  Allerdings, in den, un- 
kaum zu siterer neuerer und  neuester Stro-
m u n S n  wie sie im Gebiet der darstellenden K iinste heute 
durcheinander strudeln, sind feste P unk te  n ich t leicht zu 
ererUnden dereń man bedarf, um auf ihnen einen gang- 
baren W eg zu einheitlicher K unstanschauung aufzubauen. 
Da ergibt sich fiir die Baukunst, das b ishenge Aschen- 
brodeł' der K unstbetrachtung, eine ganz neue, hochst be
deutsame Stellung. In ihr lassen sich die G rundlagen aller

■ kunstlerischen Empfindung geordnet und auch fur den 
nicht wissenschaftlich Geschulten leicht faBhch aufzeige . 
Wenn wir nur im Goetheschen Simie ohne Philosophie und 
Hypothesen die Augen offnen und scharfen fur das, was 
ohne Zwischentreten kalten Y erstandes a is anschauliche 
Form sich unm ittelbar an unser Gefuhl w endet, konnen wn 
o-erade in der Baukunst eine w ahrhaft begluckende Be- 
reicherung des Lebens fiir Jederm ann gewinnen und tiefe, 
unvergangliche Anteilnahme und warme Zuneigung zu ihr 
in w'eiten Kreisen erwecken.

An anderer Stelle, in meinem soeben erschienenen Bucn 
D e r  W e g  z u m  K  u n s t  v  e r  s t  a  n  d n i s“ habe ich 

diesem Ziel im Einzelnen nachzugehen versueht. H ier darf 
ich vielleicht darauf hinweisen. welche bedeutsam e Rolle 
die Baukunst, sicher nicht zum Schaden fiir ihre Jiinger. 
spielen kann, wenn es gelingt, sie zur G rundlage fiir die 
kiinstlerische Schulung weiter Y olkskreise zu m achen. Von 
Baukunst und ihren A uslaufem  in Gewerbe und G erat sind 
wir Alle, Arm und Reich, dauernd umgeben. Offnen war 
die Blicke fiir die stumme Sprache ihrer Form en, so er- 
schlieBen wir nicht nur dem ganzen Volk eine ohne jeden 
Aufwand standig flieBende Quelle innerlicher Freuden. W ir 
gewinnen auch eine ganz neue geistige K raft des Lebens, 
eine K raft, die in der Schulung der Augen die Macht be- 
sitzt, hinwegzufiihren iiber alle Gegensiitze von S tand und 
Bildung zur groBen Gemeinsamkeit kunstlerischer An
schauung. In ihr offnet sich uns verheiBungsvoll der W  eg zu 
einer neuen, einheitliehen und yolkstum liclien K unst, wie 
sie die einheitlicher empfindenden Zeiten des Griechentums 
und des M ittelalters su bewundernswert be8>->«<ci> »<:«ti-• n. —

O. S t i e h l .

Unser kunstlerlsches Verhaltnis zum Ausland.
(Nach einem Yortrag von Dr.-Tng. Fritz S c h u m a c h e r  im „Architekten- und Ingenieur-V erein“ zu Hamburg.)

eit dem Jahr 1914 haben wir die Naivitat ver- 
loren in Fragen, die sich auf auswartige kunst
lerische Erscheinungen beziehen. Geistige 
Stromungen, hinter denen ein politischer Wind 
weht, werden immer einen schwankenden Kurs 
nehmen. Deshalb mag es angezeigt sein, sich 

einmal, nicht nur dem Instinkt folgend, sondern grundsatz- 
lich klar_ zu machen, welche Gesichtspunkte bei unserem 
Yerhiiltniś zum Ausland — insbesondere in der Architektur
— in Betracht kommen. Man muB dabei zwei Hauptgesichts- 
punkte unterscheiden, erstens den des kunstlerischen Ge- 
nusses und zweitens den des kunstlerischen Schaffens. In 
dem BewuBtsein, daB die groBe Kunst der Menschheit ge
hort, haben wir auch im Krieg uns den GenuB der Werke 
eines Shakespeare, Yerdi, Rodin nicht versagt. Dieser 
Standpunkt ist groB und klar auf dem Gebiet der Musik 
und Literatur zum Ausdruck gekommen, weil hier wirt- 
schaftliche Fragen kaum storend in ihn hineinspielen konnen. 
Konliikte entstehen aber, wenn es sich etwa um einen 
Museums - Ankauf handelt, sobald einem auslandischen 
Kiinstler wirtschaftlicher Yorteil zufliefit. Hier kreuzen sich 
sozialpolitische und kunstlerische Gesichtspunkte, und es

liegt die Gefahr nahe, die sozialpolitischen m it den kunst
lerischen zu verwechseln. Ebenso wie es einen ernsten 
Kulturwillen verrat, wenn Deutschland w ahrend des Krieges 
eine Million fur einen Tizian ausgab, ist es auch von natio- 
nalem Interesse, wenn m oglichst viel kunstlerische K raft 
im eigenen Land gehauft wird.

Anders erscheint jedoch die Frage, wenn man nicht 
ais GenieBender oder Ver\valtender, sondern ais Schaffender 
iiber sie urteilt. Wo liegt fiir den Kiinstler die Grenzlinie 
zwischen dem kiinstlerischen GenuB, der voriiber geht, und 
dem inneren EinfluB, der sich auf sein eigenes kiinstlerisches 
Schaffen erstreckt.,> Fiir das Schaffen wiirde ein interna- 
tionaler Charakter durchaus nicht selbstverst:indlich sein, 
denn ein K unstw erk fesselt uns zunSchst nur, wenn iiber 
ihm ein Haucli nationalen W esens liegt. In das groBe 
Menschenreich der Kunst zieht ein W erk e rs t spiiter im 
Laut seines Dasoins ein: es w i r d  erst in ternational.
• + i j  nangigkeit von solchen auslandischen Einfliissen 
is dei deutschen Kunst im Krieg in heftiger W eise zum 

orwurt gemacht worden. Einer der bekanntesten  iungen 
franz o si sch en K unstkritiker, Emile M a l e ,  h a t in einem im 

191b erschienenen Buch m it allen Mitteln derW issen-
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schaft dem deutschen Volk nachzuw eisen versucht, daB es 
in der K unst m chts erfunden, sondern nur nachgeahrat habe. 
Er sagt, daB eine sclbstandige deutsche K unst nur eine 
„Fiktion germ anischer E ite lk e it“ sei. E r w eist nach, daB 
Motive aus der Y olkerw anderungszeit schon in punischen 
und szythischen A rbeiten vorkom m en; die charakteristischen 
Motive der rom anischen Epoche w aren in F rankreich und 
ltalien schon friiher da. Noch schlimmer ergeh t es den 
W erken deutscher G othik, dereń A bhangigkeit Zug um Zug 
an einzelnen Form en belegt w ird. Die groBen deutschen 
H allenkirchen der Spatgo tik  aber, an denen ein solcher 
Nachweis unmoglicli ist, sind ihm ein Zeichen bitterer kiinst- 
lerischer V erarm ung: „Das w ird aus der A rchitektur des
auserwiihlten Volkes, wenn es seinem eigenen Genius iiber- 
lassen b le ib t“, ruft Małe aus.

Geht man diesen Fragen tiefer nach, so handelt es sich 
gar nicht darum, ob diese historischen Zusammenhange Tat- 
sachen oder.Irrtiim er sind. Nach der in der K unstgeschichte 
leider immer noch w eit verbreiteten  Methode der Prioritaten- 
Schniifielei will Małe die K unstgeschichte zu einer Kette 
vennein tlicher Nachahm ungen machen, und der Begriff 
N a c h a h m u n g  wird zum W ertm esser ailer E rscheinungen. 
Der V ortragende untersucht nun, welche B edeutung dieser 
Begriff in der K unst hat. K unstler mit bekanntem  tiefsten 
E igenleben und anerkannter GroBe entlehnten, wie er nach- 
weist, von einander: Mozart bei Gluck, Rafael bei Diirer,
Diirer bei Yerrocchio, und zwar in w esentlichen Teilen ihrer 
W erke. W ie erk lart sich das im Reich des Genies? Es 
erklart sich nur im Reich des Genies, es sind Zitate, die 
im stolzen BewuBtsein einer reichen Eigenleistung ange- 
w endet werden.

W as es nun in der B aukunst zu entlehnen gibt, ist, 
wenn wir Males Beispiele darauf ansehen, etwas viel weniger 
W eitgehendes, es is t etw as rein Begriffliches, das auch dem 
Gedanken eines Laien entstam m en kann, ja  sogar haufig 
entstam m en w ird. Der Begriff eines Motives m acht aber 
in der B aukunst die eigentliche schopferische T a t nicht aus. 
A usschlaggebend ist vielm ehr die Art, wie der Begriff 
F o r m  angenommen ha t in dem jew eilig  personlich belebten 
Bauwerk. Deshalb fallt die ganze Beweisfiihrung des Fran- 
zosen innerlich in sich zusammen.

Małe geh t m it s e i n e n  A usfiihrungen bis zum M ittelalter,
er w agt sich nicht in die neuere Zeit hinein, in der seine 
einfache B lickriclm m g versagen wurde. Der Redner wendet 
sich deshalb im zw eiten Teil seines V ortrages der F rage 
zu, wie es h e u t e  m it dem EinfluB Frankreichs bei uns 
aussieh t und fiihrt aus, daB uns dieses Land auf dem G e
biet der A rch itek tur nichts zu sagen hat. Das erwies schon 
vor dem K rieg seine grofie A usstellung im Jah re  1900. 
Frankreich zeigte sich dabei ganz im Bann der R este seiner 
groBen hofischen Stile. Stile im Sinn der kirchlichen und 
hofischen R ichtung konnen uns aber fiir die modernen 
biirgerlichen A ufgaben nichts niitzen. Diese sind von der 
deutschen B aukunst ungleich zielbewuBter angefafit. Kem 
Land hat an dem okratischen Einrichtungen fur die Wohl-

fahrt des Leibes und des G eistes das aufzuweisen, was 
D eutschland besitzt.

Auf einem Gebiet aber, namlich in allem, was zum 
Luxus hiniiber spielt, stehen w ir unter dem EinfluB F rank 
reichs und auch Lnglands. E s is t n icht eine A bhangigkeit 
in Dingen der Kunst, sondern eine A bhangigkeit in Dingen 
des Geschmackes, und diese A bhangigkeit is t schimpflich. 
Fiir sie gilt n ich t der allgemeine Freibrief, den man fur 
D inge der Kunst ausstellen darf. Der R edner entw ickelt 
ausfiihrlich den U nterschied zwischen den oft verw echselten 
Einfliissen von K unst und von Geschmack. E r hebt her- 
vor daB Pflege eines eigenen kiinstlerischen Geschmackes 
aufierordentlich w ichtig fur uns ist, denn „P aris“ und 

London11 bedeuten heute auf diesem Gebiet den emzigen 
W ertm esser. Das is t fiir uns ein grofier w irtschaftlicher 
und m oralischer Nachteil. Die Kunst ais das Hohere braucht 
sich nur vor dem Forum des Kiinstlers und der Geschichte 
zu rechtfertigen. D er „G eschm ack11 en tsteh t neben ihi im 
Zusammenwirken von Schopfer und Laien und wird fur die 
unm ittelbare G egenw art festgelegt. Diese Nebenregierung 
haben wir vernachlassigt, obgleich wir auf diesem Gebiet 
nichts zu furchten haben. Alle Grundlagen sind da, die 
K iinstlerschaft w artet schon lange auf ihren Einsatz. Und dieser 
Ein satz ist dringend notw endig, sonst besiegen w ir nie den 
Ruf, wohl eine Kunst, aber keinen Geschmack zu besitzen.

' B isher zeigten w ir drauBen m eist unsere K enntnis des 
Geschmackes Anderer. W i r  m u s s e n  a b e r  d e r  W e i t
a u  c  h  d e n  d e  u t s c  h e n G e s c h m a c k  u b e r m 111 e 1 n.
Das starkste  Rustzeug dazu sind unsere gehiffe, sie sind 
ein Stiick bew eglichen Heimatbodens, und der geistige Ein- 
fluB kann sich hier am besten Gehor verschaffen, weil gleich- 
sam die Saalturen geschlossen sind. Unsere Ausstellungen 
vor dem K rieg wurden, obgleich sie auf grofierH ohe standen, 
vom Ausland kaum beachtet, das deutsche Schiff muB ver- 
suchen, dafiir einen E rsatz  zu b ie ten : es muB zu em er ge- 
schlossenen A usstellung unserer tećhnischen und kiinst- 
lerischen K ultur werden. Wenn dabei der Luxus zuriick- 
tritt, so fallt das nicht ausschlaggebend ins Gewicht, kem 
K unstler sehnt sich dauach.

Von hoher B edeutung sind w eiter unsere aut das A us
land berechn^ten Messen und Musterlager. Ganz besonders 
darf unter den E xportm usterlagern hier in Hamburg auch 
ein solches von hohem kiinstlerischen Geschmack nicht 
fehlen Der deutsche E xport is t gn.fi geworden dadurch, 
daB er sich drauBen dem fremden Geschmack anpafite, und 
auch je tzt gilt es nicht etwa, Geschmacksreform bei fremden 
Y olkern zu treiben, sondern vielmehr das A bsatzgebiet 
internationaler G eschm aekskultur neu hinzu zu erobein. 
Hierzu sind M usterlager bester deutscher Q ualitatsarbeit 
notig. W ir mussen uns von E ngland und Frankreich frei 
machen und aktive deutsche G esclim ackspolitik treiben. 
Dabei ist wiederum eine F lucht in die Schranken eines 
kiinstlichen Germanismus zu meiden, denn in der freien 
K unst gibt es keinen Damm, der den grofien Rhythm us 
ihrer W ellenbew egung zu hemmen verm ochte. —

V erm ischtes.
Zur F rage der A rchitekten-K am m ern erhielten wir von 

Hrn. O berpostbaurat E c h t e r n a c h  in Potsdam  ais dem 
V ertreter des „ B u n d e s  h o h e r e r  B a u b e a m t e r  
D e u t s c h l a n d  b“ die folgende Zuschrift.

In N r 7 Ihrer Zeitung vom 25. Jan . 1922 geben Sie 
einen B ericht der „Koln. Z tg.“ vom 11. Jan . 1922 wieder, 
in dem meine A usfiihrungen im UnteraussehuB des „K. V\ .- 
R ats zur Forderung  der geistigen A rbeit" iiber die Frage 
der B i 1 d  u n g  v o n  A r c h i t e k t  e n k a m m e r n  vollig 
unrichtig  zur Gelcung komm en. Da ich ais Y ertreter des 
„ B u n d e s  h o h e r e r  B a u b e a m t e r  D e u t s c h -
1 a n d s “ gesprochen habe, muB ich &ie um eine B enchti- 
gung bitten, dic zur Y erm eidung von Irrtum ern  unerlaB-

llCl1 Ich habe gesagt, daB ich den A usfiihrungen des Ver- 
tre ters des „V erbandes deutscher A rchitekten- und ln- 
"•enieur-Vereine“ kaum  etw as hinzu zu fugen hatte , da 
unser S tandpunk t in allem W esentlichen der gieiche sei 
Der G edanke an A rchitektenkam m ern sei alt. W enn etwas 
zuin Schutz des A rchitektenstandes, sow eit er w irkliche 
A rchitekten  um fasse. ge tan  w erden konne, so sei das zu 
beeruBen die A usfiihrungen der V orredner ha tten  jedoch 
seze ig t daB der B ildung von A rchitektenkam m ern g a n z
a u B e r o  r d  e  n  1 1 1 c  h e' S  c  1. w i e r i g k e i t  e n entgegen

Strenge A ufnahm ebedingungen seien auf jeden la l i  
notw endig. wenn der angestreb te  Zweck erreicht w erden 
solle. D er G edanke, auch die beam teten  ArclntcKten 
die K am m ern einzubeziehen, sei beachtensw ert,

11. F eb ruar 1922.

Gegen die miindlichen E rlauterungen des Hrn. K roger 
sei im Ganzen nichts einzuwenden. Dafiir aber sei _ im 
W ortlaut des Gesetzentwurfes Manches rech t bedenklich. 
Uns beriihrte nam entlich der Satz: „Den B ehorden sollen 
die Kam m ern ais sachverstandiger B eirat in baukiins.t- 
lerischen und baupolizeilichen A ngelegenheiten dienen.“ 
W enn daraus eine V erpflichtung der Zuziehung hergeleitet 
w erden sollte, so sei das entschieden abzulehnen. Fiir 
grofie F ragen der B aukunst sei die „Akad&niie des Bau- 
w esens11 da, in der beam tete und P riva ta rch itek ten  gut 
nebeneinander arbeiteten . Eine ortliche B aufrage von all- 
o-emeiner B edeutung konne freilich sehr wohl einmal einer 
etw aigen Bezirkskam m er zur B egutachtung un terb reite t
werden. . .

E in etw aiges Hinejnziehen des R eichsw irtschatts- 
M inisteriums in K unstfragen sei unbedingt zu verw erfen.

Zu den A usfiihrungen eines V orredners iiber die Not- 
w endigkeit einer gewisSen S tandesdisziplin in K onflikts- 
fallen sei zu .sagen, daB hierbei die A rchitekten-K am m ern 
gute D ienste leisten konnten.

Dem „Bund hoherer Baubeam ter D eutschlands liegt 
hiernach eine uneingeschrankte  B illigung des K roger’schen 
G esetzentwurfes, wie sie aus dem B ericht der „Koln. Z tg.“ 
herausgelesen werden kann, durchaus fern." —

N a c h s c h r i f t  d e r  R e d a k t i o n .  Im AnschluB 
hieran sei bem erkt, daB wir die M itteilung der „Koln. Z tg.“ 
un ter dem ausdriicklichen V orbehalt w iedergegeben haben, 
w ir wuBten nicht, ob der B ericht in seiner Kiirze die ta t- 
sachliche Lage bei der A ussprache und das V erbaltnis von 
F reunden und G egnem  des G edankens richtig  wiedergebe.
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Nach dem Vorstehenden ist es niclit dei ^ l l ,  und ^  
namentlich die Stellung des w.cht.gen „Bundes hoherer 
Baubeamter Deutschlands* zu der Frage durehaus zuruck 
halteńd. Das kann auch bei naherem Zu.se! e" J \‘ yor
sein. Wir mochten auch diese G e l e g e n h e i t  b e n u ta e r v  
einer Einrichtung dringend zu warnen, die rncht nur nich 
niitzen, sondern in das Fach nur neue Belf  ™ £  ’r 7®^ 
Unfreiheit und neuen Zwiespalt bnngen wird m einer Zeit, 
in der vollige Einigkeit so bitter n o t  tut.

Eine technische Klasse der preuBischen Akademie der 
Wissenschaften in Berlin wird vom ,,R e 1 c h s b u n d  
D e u t s c h e r T e c h n i k “ in einer Emgabe an den preuBi- 
schen Minister fiir Wissenschaft, Kunst und ^ olksbildmif, 
Kefordert. In der Begriindung wird darauf h-ngewiesen, 
daB die preufiische Akademie der Wissenschaften in ihrer 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse zwar hervor- 
ragende Techniker besitze, daB aber diese Einordnung der 
Techniker unter die Vertreter der Mutterwissenschatten 
nicht mehr der heutigen Bedeutung der Technik im Leben 
des Volkes entspreche. Auch konnten die in die wissen- 
schaftliche Klasse eingereihten Techniker ais solche nicht 
mit dem notigen Nachdruck fiir und durch die Technik 
wirken.

Wir halten die Forderung des „Reichsbundes Deutscher 
Technik11 nicht fur begriindet. Die Technik findet bereits seit 
40 Jahren ihre nachdriickliche Vertretung in der preuBischen 
„Akademie des Bauwesens11, wTelche V ertreter der Technik 
im weitesten Umfang umfaBt. Nicht nur der Hochbau und 
das Ingenieurwesen in allen seinen Verzweigungen, wie 
Wasserbau, Eisenbahnbau, Maschinenbau, sondern auch die 
Technik der Elektrizitat sind hier durch hervorragende 
Fachmanner vertreten. Es sind namentlich auch die Zweige 
der Technik vertreten, welche im Leben des Volkes ihren 
Widerhall finden. Damit soli aber nicht gesagt sein, daB 
die „Akademie des Bauwesens11 nicht nach der einen oder 
anderen Seite noch eine Ausgestaltung erfahren konnte. —

Die literarische Tatigkeit Leo Symphers. Ergjinzend 
zu den Ausfiihrungen auf S. 63 sei beinerkt, daB ais letzte 
groBe Verdffentlichung Symphers im vergangenen Jahr bei 
Reimar H o b b i n g in Berlin das W erk: „ D i e  W a s s e r -  
w i r t s c h a f t  D e u t s c h l a n d s  u n d  i h r e  n e u e n  
A u f g a b e n "  erschienen ist. Das Werk zerfallt in vier 
Teile, die zu zwei stattlichen, reich illustrierten Quart- 
bitnden vereinigt sind Es ist herausgegeben auf Anregung 
des preuBischen Ministers der offentlichen Arbeiten und 
unter Fórderung der zustandigen Zentralbehorden des 
Deutschen Reiches und der Bundesstaaten. W ir werden 
auf das bedeutsame Werk noch ausfiihrlicher zuruck 
kommen. —

Tag fiir Denkmalpflege und Heimatschutz in Stuttgart.
FBr den Ende September in Stuttgart stattfindenden T a g 
f i i r D e n k m a l p f l e g e u n d H e i m a t s c h u t z  bereitet 
der wiirttembergische „Bund fur Heimatschutz1* eine A u s -  
s t e l l u n g v o n A n s i c h t e n  v o n S t a d t e n  u n d G e -  
g e n d e n  ara N e c k a r  u n d  s e i n e r  n a c h s t e n  U m - 
g e b u n g vor, die im Kunstgebaude in S tuttgart abg"halten 
werden wird und die Schonheiten des schwabischen Flusses 
und der an ihm golegenen Ortschaften auch Besuchern die 
nicht aus Wiirttemberg stammen, vor Augen fiihren soli. 
Die Ausstellung wird umfassen Landschaftsbilder und Orts- 
ansichten, die mit dem Laut des Neckars von seinem Ur- 
sprung bis zu seiner Miindung zusammen hangen, und zwar 
in Gemitlden alter und neuer Zeit, Radierungen, Zeichnun-'en 
und auch in kiinstlerisch ausgefiihrten P h o to g ra p h ie n ° -

Tote.
Oberbau- und Ministerial-Direktor Rudolf Uber t

Wie wir S 64 schon kurz an/.eigten, ist am 27. Januar 1922 
in Berhn-Grunewald der Oberbau- und Ministerial-Direktor 
im preuBischen Finanz-Ministerium, Herr Dr. Ing

\r u ' “ o- - Lebensj ahre gestorben Uber 
in sA T ■ Nov®mher '855 in Giesmannsdorf im Kreis N^iBe 
inSchlesien geboren Er machte se-ne fachlichen Studien 
nach einer kurzeń praktischen Tatigkeit bei der Stadt 
Breslau vom Oktober 1876 ab auf der konigl. Bauakademie 
zu Berlin spater an der Technischen Hochschule in Wien

i? V ” ^ 8n Schulerkreis Heinrich von Ferstels eintrat und

1878‘ k e ^ r ^ r z u r F o S 611 A rbdten e tig War‘ Im Herbat io io  senne er zur iortsetzung  seiner Studien nach Rprlin
zuruck und wurde nun Schtiler von Karl Schafer Nach

C b S " M  de"
s r
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Bauabteilung des Ministeriums der offentlichen A rbeiten in 
Berlin berufen, der er, auch nach dem U bergang dieser 
A bteilunf an das Finanz-M inisterium , bis zu seinem Tod 
angehSrte. Die Gefangnisbauten, sow ie Heiznng und Luftung 
wurden seine besonderen A rbeitsgebieie. I8.n9 w urde er 
Regierungs- und Baurat, 1904 G eheim er B aurat und Vor- 
tragender R at. Nunmehr treten  zu seiner T atigkeit noch 
die Sem inargebaude. Ais privaten  A uftrag  fiihrte er das 
Seminargebaude in Schleiz, a 's  S taa tsau ftrag  die Seminar- 
o-ebaude in Lissa, Elbing, R othenburg und Spandau aus. 
Auf den Gebieten des Gefangnisw^esens, der Sem inarbauten 
und des Heizungs- und Ltiftungswesens w ar U ber auch aus- 
o-ebreitet literarisch tatig . 19u8 wurde er Geheim er Ober- 
baurat, 1918 W irklicher Geheimer O berbaurat und 1919 
Oberbau- und Ministerial-Direktor. 1916 w urde er zum Mitglied 
der preuBischen Akademie des Bauw esens gew ahlt und bald 
darauf von der Technischen Hochschule in Berlin zum Doktor- 
Ingenieur ehrenhalber ernannt. Seine B edeutung lag im 
wissenschaftlichen und praktischen Teil der Baukunst.

Literatur.
Deutscher Siidteliau in Bóhmen. Die m ittelalterlichen

Stadtgrundrisse Bóhmens m it besonderer Beriicksichtigung 
der H auptstadt Prag. Yon A nton H o e n i g .  Mit 18 Abbil- 
dungen. 24 Tafeln und einem Faltp lan . Berlin, 1921. Verlag 
von Wilhelm E rnst & Sohn. Preis geh. 33 M., geb. 37,50 M.

Es ist in hohem Grad erfreulich, daB in zunchmendem 
MaB auch abgelegenere, aber darum  n ich t m inder wichtige 
Gebiete des deutschen S tadtebaues in den K reis der Be- 
trachtung gezogen werden. Die deutschen S tad te  in Boh- 
men sind, wie der Yerfasser unsęrer ansprechenden Schrift 
mit Recht ausfuhrt, nur ein kleiner Teil der Kultur-GroBtat, 
welche das deutsche Volk bei der K olonisierung des sla- 
wischen Ostens im 13. und 14. Jah rhundert geleistet hat, 
Aber ein iiberaus w ichtiger Teil fiir das deutsche Volkstum. 
der in seiner Bedeutung selbst von tschechischen Geschichts- 
schreibern, wie Palacky, anerkannt wird, der es ausge- 
sprochen hat, daB die Stadte Bohmens und Miihrens d e u t 
s c h e r  A r t  u n d  H e r k u n f t  seien. G rund genug, sie 
bei den stets heftiger werdenden nationalen K am pfen einmal 
geschlossen zu betrachten. Das geschielit in dem vorliegen- 
den Werk.

Der Verfasser be trach tet zunachst die Siedlungsform 
und die R echtsgrundlage der deutschen S tad te  dieses Ge- 
bietes. L ippert ha t in seiner „Sozialgeschichte Bohmens“ 
alle Stadte in Bohmen ais das „P rodukt einer planmaBigen 
V eranstaltung“ bezeichnet. Das kann  jedoch nach dem y e r
fasser allgemein nur fiir den verfassungsrechtlichen Begriff 
„S tad t“, nicht aber auch fiir alle S tadtgrundrisse  gelten. Es 
besteht ein grundlegender U nterschied zwischen der S tadt 
ais Rechtsbegriff und der S tad t ais Siedlungsform . Dieser 
Unterschied und die Einteilung der S tadte in „gew ordene“ 
und „gegriindete“ wird naher ausgefiihrt. V ier Faktoren 
waren fiir die GrundriBbildung der m ittelalterlichen Stadt- 
anlagen maBgebend: der M arkthandel, das W ohnen, der 
Y erkehr und die V erteidigung. In einem besonderen Ab- 
schm tt werden C harakteristik  und E inteilung der Stadt- 
formen behandelt. Der \e r fa s s e r  unterscheidet nach auBe- 
ren Merkmalen sieben A rten von S tadtanlagen im deutschen 
Bohmen: 1. die ostdeutsche Zentralanlage; 2 . das deutsche 
Rechteck-System; 3. das gestorte R echteck-System ; 4 . die 
suddeutsche Langsanlage; 5. die gestorte  Langsanlage;
6. das unregelmiiBige Blocksystem und 7 . die ganz unregel- 
maBige Anlage. An 41 yortrefflich dargestellten  Beispielen, 
die aus etw a 100 S tadten  und M arktorten auseesucht 
wurden werden die Unterschiede dargelegt. Ein ausfuhr- 
liches K apitel ist der Entw icklung des P rag e r Stadtgrund- 
nsses gewidmet. Den U rsprung bilden die Burgen W ysche- 
S ,  vnn ^ a d s c h m  daneben die A ltstad t. D aran  schlieBen 
7pfi ~ u 1S 1360 die Erw eiterungen. In der Barock- 
zeit beschrankte man sich darauf, die srotischen Stadt- 
grundnsse auch in P rag  m it B arockhausern zu bebauen. E rst 
die Biedermeierzeit brachte w ieder eine planmafiie-e Er- 
weiterung der S tadt, die Y orstad t K aro linen tal ^ W as 
weiter folgte, unterscheidet sich kaum  von dem Śchicksal

W e neuen S tadttelle 
kelt SS  I Ł  Stem pel volliger Program m losig- 
B i l d u n  p-pif i  j  zu J®nen u n e r f r e u l i c h e n
S t a d l e h a  n ’H  d e r e n  c *i a d e n  d e r  m o d e r n e  s t a d t e b a u  k l u g  g e w o r d e n  i s t . “

lung h“  b w t lk ln e n 1? - ™ ‘ *”  SM tentwlck.

heutigen Ge^tesiebeii" — *̂nr aus,®Iexiko- ~  Die Baukunst im 
Ausland. -  Yennischtes. ~ V n J  Y erhiiltni8  z,,m
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