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Wanderungen im Lande des oberbayerischen Barock und Rokoko.
Yon Pau l G a r i n  f-*)

VL S c h l e i f i h e i m .
enn die Isa r aus den R aum en leichtfaB- 
licher Schonheit von ihrem  U rsprung im 
Karw endel-G ebirge in T irol an dem Geigen- 
m acherstadtchen M ittenw ald,dem  stattlichen  
Flófierort Tólz, an W olfratshausen  und dem 

lieblichen K loster Schaftlarn  vorbeiflie6end 
heraustritt, um nach dem W aldtal, das der Stolz der Miin- 
chener Umgebung ist, bei GroBhesselohe sich m it wahr- 
haft adeligem Schw ung der H aup tstad t wie einem hohen 
Ziel zuzuwenden, so w alzt sie ihre griinen F lu ten  und ihr 
graues Geschiebe unterhalb  Miinchens an flachen Ufern 
voriiber, eingeengt in ein schm ales R innsal. D a wo einst 
der wilde Bergstrom  hier ein S tuck W ald  und  Busch weg- 
ńB und dort, wo seine Tiefen flossen und lagen, eine 
machtige K iesbank tiirm te, von J a h r  zu J a h r  das eigene 
Bild und das der Gegend andem d, da zw ingen Langs- und 
Querbauten die gefesselten W asser, sich in unerbittlicher 
Linie immer tiefer einzugraben und das eigene Gefangnis

*) A n m e r k u n g  d e r  R e d a k t i o n .  Wir veroffentlichen 
im Folgenden noch drei Aufsatze des inzwischen leider vor- 
storbenen geistreichen Verfassers der Ausfiihrungen iiber das 
o b e r b a y e r i s c h e  B a r o c k  u n d  R o k o k o  und kniipfen 
damit an den zuletzt yeroffentlichten Beitrag in Nr. 66 des Jahr- 
ganges 1917 an.

immer m ehr zu befestigen. Der Blick auf so viel Zwang 
verstim m t und findet keinen w ahren T rost in den wenigen 
Hufen kiimm erlichen Uferlandes, das nun seinen P latz be- 
haupten  kann. Doch es braucht nur wenige H undert 
Schritte  seitw arts und die N atur is t w ieder gefunden, eine 
unansehnliche, sprode, ernste N atur — Heideland. Links 
dehnt es sich an einen fem en H orizont bis zur Amper ais 
Garchinger Heide und D achauer Moos, rechts ais Erdinger 
Moos bis zur Sem pt auf eine Flachę von ungefahr tausend 
Q uadratkilom etern.

O H eideland, wie b ist du stille 
Und doch voll D roh’n 
In deiner braunen Flechtenhulle 
Am Tage schon.

Nun erst, w enn dir die Dammer weben 
Den Nebel vor
Und keine Vogel mehr entschweben 
Dem wilden Moor!

Wie mufi es wehen in deinen Griinden 
So schaurig hohl,
Den W eg aus dir zuriickzufinden,
Y erzag t’ ich wohl.
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Du trag st das Bild von einem Meere 
In deinem SchoB,
Nur laBt dir nicht die Erdenschwere 
Die W ildheit los.

Wohl glaub’ ich, wann die Stiirme blasen 
Geschieht es doch,
DaB du im Grimm des Meeres Rasen 
Besiegest noch. Martin G r e i f.

In diese Landschaft versenkte einer der weltfliichtigen 
W ittelsbacher am Ausgang des M ittelalters ein Reis, das

Schaffen lassen sollte, die ais B egleiterin nicht ungern bis 
zum A lter des Patriarchen  aushalt. Sein Auge fiel auf die 
Heide. die sich im N orden seiner Residenz ausbreitet, auf 
die S c h w a i g e  S c h l e i f i h e i m .  Also setzte er sich 
mit dem K apitel des Bistums Freising, auf dessen Bischof- 
sitz sein eigener Bruder, Fiirstbischof Ernst, saB, in Yer
bindung, das Gut seinen geistlichen B esitzem  abzukaufen. 
Im- Dezember 1594 b a t das K apite l den Herzog, er móge 
es „m it diesem begehren verschonen“. Ein halbes Jahr 
darauf verlangte der H erzog von den Freisinger Dom- 
herren eine sofortige, unum w undene A ntw ort, welches der 
Freis des von ihm gew iinschten Gutes sei. AJle Frommig-

4-1 .

Aus der Baugeschichte des Alten Rathauses in Leipzig. H a u p t g e s c h o B  v 
A rchitekt: R atsbaudirek tor P rofessor M. B i s c h o f  in

unter seiner frommen Hand still und stetig  wuchs und 
gedieh, vón seinen Nachfolgern iiber alle Stiirme der 
Zeiten hiniiber gerettet, dann zu der wundersam en Bliite 
des S c h l e i B h e i m e r  F t ł r s t e n s c h l o s s e s  auf- 
schaumte.

800 Jah re  schon gehorte das einstige Heim des Baju- 
varen  Sliu (Schleie), die spateren Schwaige — hauptsach- 
lich auf V iehzucht begriindeter Landw irtschaftsbetrieb — 
SchleiBheim zu den besten Mensalgiitern des nahen Bis
tums Freising. D a suchte H e r z o g  W i l h e l m  Y.  v o n  
B a y e r n ,  miide der Handel dieser W elt, fiir sich und 
seine krankelnde Gemahlin R enata einen W inkel der Ruhe, 
der aber doch einem lebhaften Geist noch jene Freude am

keit und sonstige E rgebenheit gegen die K irche hielten 
den furstlichen F rager n ich t ab, hinzuzufiigen, daB, wenn 
die geistlichen H erren w iderhaarig blieben, „w ier gedenken 
diess SchleiBheim dennoch zu haben, aber darumben euch 
alsdann n it zu danken“. Das K apite l lieB sich aber nicht 
aus der F assung bringen. E rst im Marz 1597 kam der 
Ia u sch v e rtrag  zustande, in dessen U rkunde der Herzog in 
gew ollter Ironie gegen seine geistlichen W idersacher und 
ungew ollter gegen sich selbst bem erkte, daB das Geschaft 
„m it sein des Stiffts F reising  m ercklichen nucz“ abge- 
schlossen hatte.

Nun ging der H erzog m it E ifer an den Ausbau seines 
wohl abgerundeten Besitzes. Die alte Schwaige, nur aus
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einem holzernen, m it Ziegeln bedeckten  W ohnhaus m it 
Kiiche, Badestube und S tallungen bestehend, wich einer 
Reihe stattlicher Gebaude m it all der M annigfaltigkeit der 
Zwecke und der E rscheinung, wie sie ein GroBbetrieb 
eines ftirstlichen L iebhabers der L andw irtschaft aufzu- 
weisen pflegte. W ie s ta rk  die N eigung des Herzogs war, 
das zeigten n icht nu r die Zahl und die m usterhafte Sorg- 
falt der E inrichtungen der einzelnen Betriebe, sondern fast 
mehr noch die beinahe bescheidene Einfachheit desH erren- 
hauses, welches das F u rs tenpaar sich zur W ohnung auf- 
fiihren lieS.

Neben der L andw irtschaft w aren es W erke der From-

dem Umbau.

migkeit, die das Herz W ilhelms besafien. E r um gab sein 
SchleiBheim mit einem K ranz von K apellen, dereń jeder 
er eine W aldklause beigesellte, die er m it K arthauser-, 
Kapuziner-, Jesuiten-, A ugustiner- und Erem itenbriidern 
besjedelte, um ein Abbild des K losterlebens seines ganzen 
Landes stets vor Augen zu haben. N ur an der R enatus- 
Klause, die er zum G edachtnis an seine am 22. Mai 1607 
gestorbene Gemahlin erbauen  lieB, stellte  er einen Augu- 
stmerpater an, der abw echselnd je eine W oche lang  in den 
yerschiedenen K apellen eine Messe zu lesen hatte , zu der 
sich samtliche K lausner einfinden muBten. D er Herzog 
. K  das Kleid eines K anonikus, sein D iener begleitete ihn 
>n dem schwarzwollenen R ocklein eines Laienbruders.

'14. Oktober 1922. \

Doch auch weniger frommem W erk w ar der F iirst ais 
echtes K ind seiner Zeit ergeben. In  einem „laboratorium , 
Brenn- oder D estillierhaus“ im SchloB suchte er nach dem 
Stein der W eisen. Allein das Goldmachen gelang ihm so 
wenig, daB er, auBer Stande, sich seiner Schulden zu er- 
wehren, seinem Sohn Max am 4. F ebruar 1598 die Regie
rung  iibergab. 1616 verkaufte er ihm auch Schleifiheim. 
Doch das Zartgefiihl und die Liebe des Kaufer-Sohnes 
lieBen den V ater den B-esitzwechsel kaum  empfinden. So- 
viel er konnte, lebte Wilhelm auch w eiterhin in SclileiB- 
lieim am W erk seiner Schopfung und in der Freude ihres 
Gedeihens.

Mit Max beginnt fiir SchleiBheim die Zeit des stolzen 
Aufstieges. An sein W erk in Miinchen, die in den Jahren  
1612—1619 erbaute Residenz, den G egenstand der Bewun- 
derung von ganz Europa, wollte er erinnert sein, wenn er 
von der R iesenlast seiner A rbeit in SchleiBheim kurze Er- 
holung suchte. Dabei sollte der landw irtschaftliche Betrieb 
des Gutes zur hochstmoglichen Bliite gebracht werden. Das 
H errenhaus wurde zu einer kleinen Ausgabe der Miin- 
chener Residenz, und ein P eter Candid schm uckte die 
Raume. In der Schwaige standen 90— 100 Melkkiihe, 1700 
bis 1800 Schafe gingen auf der Weide, dereń Schafer von 
einem von Max berufenen L othringer Meister in derZ uch t 
und in der K iisebereitung unterrich tet wurden, und das 
Gestiit erhielt 70—80 edle Mutterpferde.

Dann kam  der Dreifiigjahrige K rieg und m it ihm der 
Schwede ins Land. SchleiBheim blieb fast verschont, ja  
eine seltsam e Auszeichnung w ar ihm vorbehalten. Die 
Heide von SchleiBheim h a t am 6. O ktober 1648 das letzte 
Blut getrunken, das in den dreiBig Jah ren  des morderischen 
Krieges geflossen ist. 4000 Schweden lagen un ter W rangel 
bei Dachau. Die W alder um SchleiBheim reizten den 
Generalissimus m it seinen Offizieren, sich an der Hirsch- 
jagd  zu ergotzen. D a riickten die B ayem  und die K aiser- 
lichen iiber die Isar und schlugen die Schweden. W rangels 
Bruder und der jungę Horn wurden gefangen. Am 25. Ok
tober aber ritt der „Freud- und Friedenbringende Post- 
reu te r“ von Munster aus, den deutschen Landen den 
AbschluB des w estfalischen Friedens und das Ende der 
dreiBigjahrigen Qual zu verkiinden.

Max starb 78jahrig am 27. Septem ber 1651 nach dem 
ruhm reichsten Leben. E r liinterlieB SchleiBheim seinem 
Sohn F e r d i n a n d  M a r i a .  In  ihm fand seines Y aters 
R at: „Bellum optimum, quod nullum “, eine Aufnahme, die 
fiir Bayern einen dreiBigjahrigen Frieden brachte. Ais 
dann Ferdinand Maria die schijne und geistvolle Adelheid 
von Savoyen heimfiihrte und die lebenslustige Tochter 
des T uriner Hofes ihren sanften und gutm iitigen G atten, 
der „melancolici e t yariabilis hum oris“ m ehr „ad otia 
quam ad negotia“ inklinierte, in  ihre L ust an Schlitten- 
fahrten, B auernw irtschaften, Musikfesten und Theaterauf- 
fiihrungen m it fortriB, da setzte sich in der Umwandlung 
SchleiBheims in verstark tem  MaB fort, was der eiserne 
und doch aller K unst holde Max begonnen hatte. A us den 
bescheidenen 44 R&umen des Schlosses, die W ilhelm und 
seiner Gemahlin geniigten, w urden 202, die von einer 
ganzen Kolonie italienischer und franzosischer K iinstler, 
die Adelheid ins Land rief, auf das kostlichste ausge- 
schm iickt wurden. Auch die Gemaldesammlung, die schon 
Max, der kluge und sparsame H aushalter, auf ansehnliche 
Hohe gebracht hatte, w urde m it Perlen der italienischen 
und niederlandischen Malerei ausgiebig bereichert.

Das Fiirstenidyll unterbrach der Brand, der in der 
N acht vom 8. auf den 9. A pril 1674 die kurfiirstliche 
Residenz in Miinchen verw iistete. Adelheid begann infolge 
der A ufregung zu krankeln  und starb  am 18. Marz 1676. 
E rst 43 Jah re  alt, folgte der geliebten G attin  am 26. Mai 
1678 Ferdinand Maria.

Alle Liebe der E ltern und Y orfahren zu dem Fiirsten- 
sitz in der Heide iibertrug M a s  E m a n u e l  auf SchleiB
heim, dem er die gliicklichste Jugendzeit zu verdanken 
hatte . Aber der T raum  der GroBe, den e r von Anbeginn 
fur SchleiBheim getraum t, sollte sich erst nach einem Leben 
von m archenhafter Fiille, das den E roberer von Belgrad 
iiber die A ussicht auf den K aiserthron und auf das spa- 
nische W eltreich. iiber Madrid und Briissel, in  Lud- 
wigs XIV. dem utigende G astfreundschaft, in die Reichs- 
acht und zuruck auf seinen Tliron fiihrte, verw irklichen. 
Und selbst in dem A ugenblick, da die G estalt des Traum es 
in  greifbarer W irklichkeit sich zum erstenm al der W eit 
enthidlen sollte, zu Ehren der H ochzeit des bayerischen 
‘K.ronprinzen m it der osterreichischen K aisertoch ter im 
O ktober 1722, konnte es n icht ohne frommen B etrug ge- 
schehen und von den fiirstlichen Hochzeits<rasten Max 
Em anuels und den Bewunderern aller der P rach t undH err- 
lichkeit m erkte N iemand, daB die stolze M arm ortreppe, die 
sie beschritten, aus — Holz war. —

(F ortsetzung  folgt).
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D ie B autatigkeit in deutschen  G roBstadten im
ach den vorliegenden Ergebnissen iiber die 
B autatigkeit in 85 GroBstadten sind im vierten 
Y ierteljahr 1921 2349 und dam it im ganzen 
K alenderjahr 7692 W ohngebaude errichtet 
worden. Gegeniiber dem V orjahr is t der Zu
gang an W ohngebauden im Ja h r  1921 um 

1714 und gegeniiber 1919 um 6162 hoher. Die an sich nicht 
unbetrachtliche Zahl neu errichteter W ohngebaude beruht 
im W esentlichen auf der groBeren T atigkeit im Kleinhaus- 
bau. Infolgedessen liegt die Zahl der 
neu erstellten W ohnungen nicht so hoch 
iiber der der errichteten W ohngebaude.

Der Reinzugang an W ohnungen be- 
trug im vierten V ierteljahr 6501 und im 
K alenderjahr 1921 21273. Auf ein W ohn
gebaude entfallen demnach im Durch- 
schnitt noch nicht ganz 3 Wohnungen.
Der Gesam tzugang an W ohnungen war 
gegeniiber dem Ja h r  1920 um 2455 und 
gegeniiber 1919 um 13 061 groBer.

Den starksten  Zugang an W ohn
gebauden haben die S tadte Essen und 
Koln. Der Reinzugang an W ohnungen 
w ar am hochsten in Koln und in Ham
burg, dem nachst noch in Essen, Bremen 
und Dortmund.

Auf die gemeinniitzige B autatigkeit 
entfallen von den W ohngebauden im 
vierten  Y ierteljahr 1950 =  83,0 v. H. und 
im K alenderjahr 6470 =  81,1 v. H.
Gegeniiber dem V orjahr ha t die gemein- 
niitzige B autatigkeit 1972 H auser und 
die iibrige B autatigkeit 512 H auser mehr 
errichtet. An W ohnungen wurden durch 
die gemeinniitzige B autatigkeit 3735 im 
vierten V ierteljahr und 12228 im K alender
jah r 1921 geschaffen, 'durch die iibrige 
B autatigkeit 2766 und 9045 W ohnungen.
Die Zunahme gegeniiber dem V orjahr be- 
trag t bei der gemeinniitzigen B autatigkeit 
1843 W ohnungen oder 17,7 v. H., bei der 
iibrigen B autatigkeit 612 oder 7,3 v. H.
Die Zahlen zeigen also, daB auch die freie 
B autatigkeit, wenn auch noch ganz be- 
scheiden, sich wiederum an der Er- 
stellung von W ohnungen in starkerem  
MaB zu beteiligen beginnt.

V erm ischtes.
PreuBische Akademie des Bauwesens. Die Akademie 

hat kiirzlich eine neue Geschaftsordm ing erhalten, nach 
welcher die Zahl der o r d e n t l i c h e n  Mitglieder der Ab
teilung fiir H o c h b a u  auf 30 beschrankt ist, w ahrend die 
Zahl der a u B e r o r d e n t l i c h e n  Mitglieder einer solchen 
Beschrankung nicht unterliegt. Ordentliche Mitglieder sind 
die in Berlin oder im Bereich des Vorort-Verkehrs yon 
GroB-Berlin wohnenden Mitglieder, auBerordentliche die in 
den iibrigen Gebieten des Deutschen Reiches wohnenden. 
Die Zahl der ordentlichen Mitglieder betrag t zurzeit 29, die 
der auBerordentlichen 13. Von den ersteren fehlt zu dem 
statutenm afiigen S tand 1 Mitglied, das demnachst gewahlt 
w erden soli. AuBerordentlich erwiinscht ist es fiir die A r
beiten der Akademie, daB die Zahl der auBerordentlichen 
Mitglieder w esentlich erhoht wird. Auch hierfiir sind dem- 
nachstige W ahlen in Aussicht genommen. P rasident der 
Akademie und zugleich D irigent der Abteilung fiir Hoch
bau ist Oberhofbaurat A lbert G e y e r ,  stellvertretender 
P rasident W irki. Geh. Ob.-Baurat R. S a  r r e. Ordentliche 
Mitglieder der Abteilung fiir den Hochbau sind zurzeit auBer 
Geyer Geh. Ob.-Baurat Dr. E. F i i r s t e n a u  in Berlin-Dah- 
lem. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. G. B e s t  e 1 m e y e r in Char
lottenburg, W irki. Geh. Ob.-Baurat P. B o t t g e r  in Berlin- 
Friedenau, Geh. B aurat Prof. Dr. R. B o r r m a  n n in Berlin, 
A rchitekt A lbert G e B n e r in Charlottenburg, Geh. B aurat 
Dr. L. H o f f m a  n n in Berlin, A rchitekt P. J i i r g e n s e n  in 
Berlin, B aurat F. K o r t e  in Berlin, Geh. Ob.-Baurat R. 
S a r a n  in Berlin-Dalilem, W irki. Geh. Ob.-Baurat R. 
S c h u l t z e  in Schlachtensee, Geh. B aurat Prof. F. 
S c h w e c h t e n  in Berlin, B aurat Prof. H. S e e 1 i n g in 
Berlin-Grunewald, Geh. B aurat Dr. P. W i 11 i g in Berlin- 
Grunewald, A rchitekt R. B i e l e n b e r g  in W ilmersdorf, 
Geh. Reg.-Rat Prof. E. B l u n c k  in Berlin-Steglitz, B aurat 
L. D i h m  in Berlin-Friedenau, G eneraldirektor Dr. O. v. 
F a l k ę  in Berlin, M inisterialrat R. G r u b e  in Berlin, 
L andeskonservator M inisterialrat H i e c k  e in Berlin, Archi
te k t Dr. A lbert H o f m a n n  in Potsdam -W ildpark, D irektor 
Prof. Arth. K  a  m p f in Berlin, Geh. Ob.-Brt. A. K  i c k  t o n

vierten  y ier te lja h r  und im  K alenderjahr 1921.*)
Gegeniiber dem Ja h r  1913, in dem 54 702 W ohnungen 

neu o-eschaffen w urden, bedeute t das Ergebnis der gesam ten 
B autatigkeit im Ja h r  1921 noch ein gew altiges Zuriick- 
bleiben, und zw ar um 61,1 v. H.. das um so schwerwiegender 
zu beurteilen ist, ais in den V orjahren noch w eniger und 
in den K riegsjahren naliezu gar keine W ohnungen erbaut 
worden sind. —•

*) Aus „Wirtschaft und Statistik“, Yerl. Reimar Hobbing, Berlin.
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in Potsdam , Reg.-Bmstr. Prof. P. M e b e s in Berlin, Prof. 
Bruno M o h r i n g in Berlin-Marienfelde, Geh. Reg.-Rt. Dr. 
H. M u t  h e s i u s in Berlin-Nikolas&ee, Reichsbank-Bau- 
direktor Ph. N i t z e in Berlin-Dahlem, Geh. Ob.-Brt. Aug. 
S c h u l t z e  in C harlottenburg und M agdstratsbrt. Prof. Dr. 
O. S t i e h 1 in Berlin-Steglitz.

Die auBerordentlichen (ausw artigen) M itglieder sind Ob.- 
Brt. Prof. Dr. H. B i 11 i n g in K arlsruhe, Prof. P. B o n a t z  
in S tu ttgart, L andesbaurat Dr. L. B u  r g  e m e i s t  e r in 
Breslau, Prof. Dr. Wilh. D o r p f e 1 d in Jena , Prof. Dr. Theod.
F i s c h e r in Munchen, Prof. Dr. H ans G r a s s e l i n  Munchen. 
Geh. Reg.-Rt. Prof. Dr. A. H a r t u n g i n  GroB-Jena, W irki. 
Geh. Reg.-Rt. Dr. K. H i n c k e l d e y n  in Lubeck, Brt. 
F. v. H o v e n in F rankfu rt a. M., Prof. Dr. Jo s . S c h m i t  z 
in Niirnberg, B audirektor Prof. Dr. F. S c h u m a c h e r  in 
Koln, Geh. Brt. Dr. C. S t e i n b r e c h t  in M arienburg und 
Geh. Ob.-Brt. Dr. Jos. S t i i b b e n  in M unster i. W . — 

Deutsche B aukunst in H olland. Eine Sonderausstellung 
von Arbeiten von Fritz S c h u m a c h e r  findet zur Zeit im 
H a a g  im alten R itte rsaa lb au 'd es „Binnenhof“ s ta tt. Sie 
ist veransta lte t vom „H a a  gi’ s c h e n  K u n s t k r i n  g“, 
einer Gesellschaft, welche die Pflege aller K iinste umfaBt, 
und zeigt Arbeiten Schum achers aus den letzten  12 Jahren  
in etw a 300 Bildern und Zeichnungen. Die hollandische 
Zeitung „H et ’\ aderland“, die einen B ericht iiber die Aus
stellung bringt, nennt Schum acher angesichts dieser Aus
stellung einen „begenadigden bouw m eester11. —

T ote.
Geheimer B aurat Dr.-Ing. h. c. K arl Schmidt f .  In

D resden verschied am 7. Okt. 1922 nach langem  schwerem 
L eiden der A rch itek t Geh. B au ra t Dr. K arl S c h m i d t .  W ir 
kommen auf Leben und W irken des Y erstorbenen zu ru ck .—

Inhalt: W andernngen im Lande des oberbayerischen Barock 
und Rokoko. — Die B autatigkeit in deutschen GroBstadten im 
yicrtenA lerteljahrund K alendeijaiir 1921. — V erm isehtes — Tote. -

der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
Fur die Redaktion verantwortlich: A l b e r t  H o f m a n n  in Berlin.
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