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verschne iden . R ein  flach en h aft g eh a lten e  S tau m au ern  
sind  v ie lg e te ilten  u b erlegen ; in  d er G rund lin ie  oder 
H ohenlin ie sa n f t geschw ungene  S tau m au e rn  u n d  U fer- 
m au ern  so lchen  m it h a r te n  K an ten lin ien ; groB an- 
ge leg te  u n d  re in  fla ch en h a ft g eh a lten e  S ch iitzen  so lchen  
m it s ta rk  in  E rsch e in u n g  tre te n d e n  Y e rs ta rk u n g s te ile n  
(S. 505); e ine g em au e rte  K an a lle itu n g , die sich bis zum  
W asserschloB  v e rd e c k t den  H ohen lin ien  d e r H an g ę  
ansch liefit, e iner d av o n  ab w eichenden  g e rad lin ig  ge- 
b e tte te n . D ieser G ru n d sa tz  laB t sich le id e r ftir D ruck - 
ro h r-L e itu n g en , die vom  B erg  h e rab  das W a sse r zu 
den  T u rb in en  sch icken , n ic h t m ehr a u fre c h t e rh a lten , 
denn  d iese m ussen  aus re in  p ra k tisc h e n  u n d  sach lichen  
G riinden  in  m o g lich s t g e ra d e r  L in ie  ta lw a r ts  fiih ren  
(S. 506). E in  Y erb e rg en  d u rch  G ebiisch, das n ah e  lag e , 
ko m m t a u s  p rak tisch e n  G riinden  eben falls  n ic h t in  F ra g e ; 
ein  v o n  S eite  des H eim a tsch u tzes  em pfoh lenes (Jber- 
d eck en  m it D ac h e m  is t w id e rs in n ig  u n d  u n sch ó n . E ine  
vo lle  B efried ig u n g  g ew ah ren  sie  d a ru m  n ic h t im m er, 
w enn  m an  d iese n ich t in  d e r re in  sach lich en  E rfiillu n g  
d er A ufgabe fin d e n w ill. M an c h e rN a tu rfre u n d  m a g  lieber 
in  schoner G egend  an  S te lle  g e m a u e rte r  S tau m au e rn  
so lche aus E rd e , E rd d am m e, sehen ; m ir se lb s t s te h t 
h ie r die Q u a lita t des W erk es  hoher, d ie  h ie r n ach  ge- 
m au e r te n  M auer- o d e r B e to n k o rp e rn  d ra n g t , in b est- 
m og licher F o rm  a lle rd in g s . D ie dem  B erg m assiv  an- 
gepaB te  S te in m au e r w ird  au f die D au e r b e sse r m it ih r 
y e rw ach sen , a is  e in  k iin s tlich e r E rd w a ll, d e r doch  
im m er das G ep rag e  des K iin s tlich en  tr a g e n  w ird .

(V ortrag von M inisterialrat Professor 
auf dem „T ag fiir Denkmalpflege und 

(SchluB aus

us d ie se r k u rz e ń  K en n ze ich n u n g  
d e r  N a tu r  e rg eb en  sich v on  se lb st 
die F o lg e ru n g e n  fiir d as , w as die 
M en sch en h an d  in  ih r schaffen  
m uB: I. D ie B au w erk e  der
W asse rw eg e  u n d  W a sse rk ra f t-  
A n lag en  tr e te n  in v ie l unm itte l- 
b a re re n  Z u sam m en h an g  m it der 
fre ien  N a tu r , a is  so n s tig e  B au ten .
Sie h a b e n  d a ru m  d er E ig e n a r t 

der N atu r vo llkom m en  g e re c h t zu w erd en , d abe i aber 
doch „ihre“ E ig e n a r t u n d  ih ren  Z w eck  zum  A u sd ru ck  
zu bringen. D ie groB e F la c h ę  d e r N a tu r , die K lein- 
liches n ich t k en n t, e r fo rd e r t  e in en  groB en  Z ug der A n 
lage, g leichviel ob es sich  um  e in en  F luB lauf, K an a ł, 
um H ebew erk, S tau m au e r, W a sse rtu rm ,T ra n s fo rm a to re n -  
haus, L eitung  oder um  A n d e re s  h an d e lt. D ie L in ien - 
fiihrung der N a tu r  v e r la n g t A n p a ssu n g  a n  d iese  und  
darum AusschluB h a r te r  u n d  w id e rsp ru ch sv o lle r  L in ien , 
AusschluB der re inen  D iag o n a le n  u n d  des K le in lichen , 
das die N a tu r n ic h t k e n n t, d a g e g e n  g roB flach ige u nd  
schlichte B au k o rp er, d ie  dem  L in ien zu g  d e r N a tu r  
folgen. K le in igke iten  u n d  K le in lich k e iten  in d e r A uf- 
fassung stellen  G eg en sa tze  zu r N a tu r  d a r  u n d  s to ren . 
G itter, B riicken, S ch u tzen , M asten  m it au sg esp ro ch e - 
nem D iagona l-S tabw erk  o d e r m it n ic h t so rg fa ltig  ab- 
gewogenen, h a r t  g e sc h n itte n e n  L in ien  s to re n , um so- 
roehr, je  m ehr sie n ach  L a g e  u n d  fo rm a le r E rsc h e i
nung w ertvo lle  N ah- oder F e rn b lic k e  in  die L a n d sc h a ft
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II. Die F o rd e ru n g  nach  groB er L in ien fuhrung  
so lcher B auw erke  u nd  das Y erbo t, K leinform en zum 
A u sd ru ck  zu b ringen , is t auch  dam it begriindet, dati 
solche W erke  in der freien N a tu r im G egensatz  zu den 
inm itten  ih re r K ollegen stehenden  H ausern  der b ta d t 
schon  v on  w eith in  gesehen  m eist auch  so m ir be- 
u rte ilt u nd  g ew erte t w erden, u nd  daB darum  K leim g- 
k eiten , O rnam ente u nd  V erzierungen  niem als zur Gei- 
tu n g  kom m en konnen , allein n u r die F lachę, die UmriB- 
linie u nd  die F arbę . J e  m ehr boden stan d ig  durch  \  er- 
w endung  einheim ischen M ateria les, n ich t ab er e tw a  
durch  A nw endung  in der U m gebung heim ischer Bau- 
form en solche B auten  erscheinen, desto  inn iger w erden  
sie sich m it den F arb en  u nd  B ildern  d er N a tu r ver- 
binden. J e  s ta rk e r  sie darin , auch  in den F arben , 
von der F arbenstim m ung  der N a tu r abw eichen, je m ehr 
die F a rb en w ah l ins E inzelne geh t, desto  h a r te r  w ird  
und  muCS das Urteil fallen. J e  m ehr sich in solchen

feierliche S p rach e  des re lig ió sen  Seelenlebens, das 
W o h n h au s d riick e  die B ehag lich k e it zufriedener 
M enschen aus. D ie S eele  a b e r d ieser B au ten  is t der 
A u sd ru ck  des s te ts  u n v e ra n d e r lic h  u n d  unverw ustlich  
B leibenden  u n d  d er iib e rw a ltig en d en  K ra f t der N atur. 
A us so lchem  G e d a n k e n g a n g  is t ab zu le iten  der Grund- 
sa tz  d e r S ach lich k e it d e r auB eren  E rscheinungsform , 
g le ichv iel ob d ie  W e rk e  a n  d e r I s a r  oder im Schw arz
w ald, in Ó ste rre ich  oder N orw egen , oder se lbst in  Ame
rik a  g eb au t w erden . F o rm  u n d  H ohe eines T ransform a- 
to ren h au ses  sind  d u rch  den  Z w eck  gegeben , den Ein- 
d ru ck  in d er N a tu r  m iissen  sach liche  E in fachhe it und 
F a rb ę  geben ; d er E rb a u e r  muB M aler, da rf aber nicht 
K id issen- oder T h e a te rm a le r  sein . Es k an n  und  soli 
sich h ier n ich t um  ein S p ie l .mit S tila r ten  handeln, 
sondern  a lle in  n u r  um  eine  aus dem  Z w eck  heraus 
■■•eborene, freie, im E inzelfall lo k a l und  personlich  emp- 
fun d en e  F o rm en sp rach e . E s is t  m ir k e in e  vorziiglich

w irkende Anlage 
solcher

B au ten  die S tim m ung d er N a tu r w iederholt, desto  ta k t-  
vo ller w erden  sie sich d ieser e ino rdnen  und  desto  
w eniger w erden  sie em pfindsam e M enschenaugen 
s to ren . D ieser G rundsa tz  d a rf  se lb stv e rstan d lich  n ich t 
e inse itig  iib e rsp an n t w erden  und  zu F o lgerungen  fiih- 
ren , die m an  d ann  ais K ulissen- oder T h ea te rb au k u n s t 
bezeichnen miiBte. E r darf auch  n ich t dazu  fiihren, 
daB d a  u nd  d o rt ledig lich  aus G riinden e iner g esuch ten  
A lte rtum ele i oder fa lsch  v e rs ta n d e n e r H eim atliebe 
au f die Y erw endung  neuer B au techn ik  und  neuzeit- 
licher B austoffe v e rz ich te t, oder <lal3 A lte rtum ele i in 
d er F arb stim m u n g  g a r g esu ch t w ird . W as die T echnik  
an erp rob tem  N euen oder N euesten  b ie te t, h a t ein An- 
rech t au f A n erk en n u n g  u nd  V erw endung  in  unge- 
schm ink ter W eise. D er au fgeloste  E isenbe ton  k an n  
bei S tau m au ern  zu seinem  R ech t kom m en, ebenso auch 
der B eton in die rich tige  E rscheinungsfo rm  tre ten , 
se lbst in  einer ste in d u rch se tz ten  G egend, w enn dafiir 
w irtschaftliche  M om ente sp rechen  u n d  das E m pfinden 
die no tw end ige  B riicke b ildet.

III. E in  d ritte s : Je d e s  AuBere soli der Spiegel 
der inneren  Seele sein; das K le id  des K indes d a rf  na iv  
k ind lich  erscheinen . D ie K irche spreche auB erlich die

A rt be
k ann t, die m it Sti- 
len sp ie lt; wohl 
a b e r sind mir lei
der m ehrfach in 
d ieser Zeit Entwiir- 
fe auch  von GroB- 
kraftw erken  vor 
die A ugen gekom
m en, die aus dem 

unerschopflichen 
F o rm e n re ic h tu m  
des Mittelalters 
und  des SchloB- 
b aues der Barock- 
zeit schópfen. Das 
zeug t von einer 
geringen  Beweg- 
lichkeit des schaf- 
fenden  lngenieurs 
u n d  A rchitekten; 
es zeigt, daB der 
un rich tige  Mann an 

verantw ortungs- 
voller Stelle arbei- 
te t. W er in sol
chen F ragen  arbei- 
te t, muB sich frei 
m achen konnenvon 
den  Grundsatzen, 
die er beim  mensch
lichen H ausbau mit 
R echt zu yertreten 
p fleg t; er muB stark 
im Em pfinden, be- 
w eglich im Denken 
und  Bilden sein. Er

mu£S T echn iker und  ein G efiih lsm ensch, e r muB Maler sein. 
Die M ohnetal-Sperre  is t ein vo rb ild liches W erk in dieser
R ich tu n g  gew o rd en , das W a lch en see -W erk  verspricht 
nach  dem  h e u te  schgn S ic h tb a re n  eines zu w erden.

D iese d re i G ru n d sa tze  s te lle  ich ais in ternationale  
auf, S tilu n te rso h e id u n g en  n a c h  L a n d e rn , w ie bei der 
re inen  B au k u n st, g ib t es h ie r n ich t.

Mit S orgen  e rh eb en  s ich  so g a r  in dem  rein  prak- 
tisch  d en k en d en  A m e rik a  S tim m en , daB m an in den 
hier b eh an d e lt en F ra g e n  n ic h t re in  w irtsch a ftlich  denke, 
w eil das eine im m er s ta rk e r  w erd en d e , d au e rn d e  Ent- 
w e rtu n g  d e r N ia g a ra -F a lle  b e fiirc h ten  lasse . M an dachte 
d a ra n , die K ra fth a u se r  tie f in  d e r  E rd e  anzulegen  und 
diesen das K ra ftw a sse r  d u rch  s e n k re c h te  Felsschachte 
zuzufuhren . E in  v o n  d e r am erik an isch en  R egierung 
b e s te llte r  A usschuB  beschloB , fiir die am erikanische 
und  die k an a d isc h e  S e ite  d e r N iag a ra -F a lle  das H óchst- 
maB d e rW a sse r-E n tn a h m e  fiir d ie  S ek u n d e  festzusetzen: 
805 cbm fiir d ie  am erik an isch e , 1020 cbm fiir die k an a 
dische Seite . Ob an g es ich ts  d e r hohen  w irtschaftlichen  

e rte  u nd  des’ au B ero rd en tlich  s ta rk e n  K raftbedarfes 
sich d e r S ta n d p u n k t d e r  W e rts c b a tz u n g  d er natiirlichen  
S chonheit d e r W o » « j* n „  „i—  i,p.
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haupten  k o n n en , is t  e ine g rofie  F ra g e . Y ie lle ich t t r a g t  
zu einer- v e rso h n lich e ren  S tim m u n g  d ie  T a tsa c h e  bei. 
daB nach den  se it dem  J a h r  1679 g em ac h ten  A ufzeich- 
nungen die O b e rlau fk an te  des N iag a ra -F a lle s  a lljah rlich  
infolge des A bsch le ifens d es  G ru n d es  des K a lk ste in es 
durch d ie  d a u e rn d e  G ew alt des d a riib e r schieB enden 
W assers um  1.50 ,n zu riick  g e a rb e ite t w o rd en  is t, und  
daB der R eiz des W asse rfa lle s  um so  s ta rk e r  schw indet, 
je lan g e r u n d  je  a n h a lte n d e r  sich d iese r ProzeB  d e r 
N a tu rv e ran d eru u g  v o llz ieh t. M it Sorge  schaut; m an  in 
S iiddeutsch land  n a c h  dem  W asse rfa ll in  S chaffhausen , 
an ' dem  die O b e rrh e in -R eg u lie ru n g  m it ih ren  GroB- 
bauten n ich t spu rlo s  v o rlib e rg e h en  w ird . N ich t e infach 
wird auch  d o rt die L o su n g  sein, die K u n s tb a u te n  ihm  
bildlich fe rn  zu h a lten , den  F a li m o g lich s t unge- 
schm alert zu e rh a lte n  u n d  d e r S ch iffah rt doch  ihren  
Lauf von K o n s ta n z  n a c h  B asel zu geben . Ich  weiB,

• es lieg t ein in n e rlich e r W id e rsp ru c h  in d ie se r Auf- 
fassung, D inge e rh a lten  zu w ollen , d ie  e ine  E x istenz- 
berech tigung  n ich t m eh r haben . E s is t d as  B ild  eines 
Berges, den m an  se in e r auB eren , sch o n en  E rsch e in u n g  
wegen e rh a lt, d essen  In n e re s  m an  ab e r bis au f die 
auBere S cha le  a u sh o h lt. D ie N eck ark an a l-S ch leu se  
oberhalb d e r a lte n  w e ltb e k a n n te n  B riicke H eidelbergs 
und am  FuB des a lte n  Sch losses b e sc h a f tig t ebenfalls 
die G einiiter n ich t H eidelbergs alle in  s ta rk . A uch an 
diesen A ufgaben  m u ssen  sich  m ensch liches S innen  und 
Fiihlen e rschopfen  v o n  dem  A n fan g sp ro b lem  d e r L age  
bis zur F orm  u n d  F a rb ę  d e s  le tz te n  D achziegels.

Die W irk u n g  d e r W asse rs traB en  u n d  K ra ftąu e llen  
iiuBert sich ab e r n ich t in den  B au w erk en  a lle in , sondern  
auch in d en rin  b e s tim m ten  B ahnen , B re iten  u n d  F o rm en  
ęebauten W a sse rla u f  u n d  in  d e r B eziehung  zu r Um- 
gebung und  d e reń  w ir tsc h a ftlic h e r  E rsch liefiung . Sie 
konnen in d er N a tu r  d u rch  d e re ń  Y e ra n d e ru n g  in ih rer 
Materie, d u rch  A n lag e  n e u e r  S tau seen , d u rch  R eb u ag  
des W assersp iegels v o rh a n d e n e r , se lb s t d u rch  T rocken - 
legen y o rh an d en e r G ew asse r u n d  A n lag e  n eu e r L aufe, 
durch A nbrechen  des B erg m assiv es neu e  S tim m ungs- 
werte schaffen , die zu n eu em  L eben  u n d  d a m it ver- 
starktem  B esuch fiih ren . D a u n d  d o r t k a n n  sich d a ra u s  
neues Leben fiir d a u e rn d  A n w esen  d e  d u rch  W oh- 
nungen, fiir V o riib e rg eh en d e  in  F o rm  v o n  G as th au se rn  
entwickeln. N ich t iib e ra ll w erd en  d iese e rw iin sch t, 
dereń F e rnb le iben  im  G eg en te il in an ch m al e rs treb en s- 
wert sein. D ie fiirso rg en d e  B ehorde  muB d a  rech t- 
zeitig den M ut finden , d en  tra u m h a f te n  R eiz m ancher 
Gegend zu sch tttzen  u n d  ih r m ensch liche  B ehausungen  
fern zu ha lten , die in  d e r  S tille  des a llg ew a ltig en  
Raumes ebenso tr iv ia l w irk en  w u rd en , w ie M enschen- 
kinder au f e iner groB a n g e le g te n  L a n d sc h a f t eines 
hollandischen M alers, H iitte n  o d e r T ie re  au f dem  ge- 
nialten B ergm assiv  e ines K a rs t  o d e r K a rw en d e l. W o 
sie aber en ts teh en  d iirfen , d a  so llen  sie sich nach  der 
E igenart d er G eg en d  r ich ten . L age , GroBe u n d  auB ere 
Erscheinung so llen  re c h tz e it ig  d u rc h  k la r  fo rm u lie rte  
B estim m ungen so g e fo rd e rt w erd en , w ie das d e r E ig en 
a rt der L age  en tsp ric h t. W ill m an  W asse rs traB en  e n t
wickeln, au f denen  d a s  L eben  p u ls ie rt, so m ussen  an  
(leren Ufer auch  In d u s tr ie  u n d  m it d ie se r zusam m en- 
hangend W o h n u n g en  u n d  S ied lu n g en  e n ts te h e n , m eist 
an den groBen U m sch lag p ia tzen  u n d  den  V erk eh rs- 
zentren. E s w iirde  v o n  einem  k u rz e ń  B lick  zeigen , 
wolite m an n ich t schon  in  fr iih en  Z eiten  au ch  solche 
Forderungen d er Z u k u n ft R e c h n u n g  tra g e n , w olite 
man dafiir n ic h t re c h tz e itig  G e lan d e  sichern  und  die 
Stellen fiir die Z u k u n ft k en n ze ich n en , an  w elchen  das 
Leben en ts teh en  so li in  e inem  U m fang  u n d  in e iner 
Weise, w elche den  p ra k tisc h e n  B ed iirfn issen , n ich t 
minder ab er auch  jen en  d e r  g e b u h re n d e n  u n d  ta k tv o lle n  
R iicksich tnahm e au f d ie  U m g eb u n g  R ech n u n g  tra g e n  
muB. R ech tze itig  e r la sse n e  G ese tzb es tim m u n g en  
mussen das e rle ich te rn . In d u s tr ie , u n d  d a m it m ensch 
liche S ied lungen  m ussen  a n  g ee ig n e te  S te llen  v erw iesen  
w erden u nd  in  e iner W eise  e n ts te h e n , wrelche d ie  no t- 
w endigen B eziehungen  zum  W a sse rla u f  fe in  em pfinden 
laBt. E s w are  n u r  ha lbe  A rb e it, w o lite  m an  n u r den 
FluBIauf m it seinen  Z u g ab en  zahm en  u n d  b ilden , die 
U m gebung ab e r dem  S ch ick sa l d e r L a u n e  o d er des Zu-

falls iiberlassen . D an k b a re  und  groBe A ufgaben  dieser 
A rt w erd en  hoffen tlich  m it d e r Z eit den  L au f des 
N eckars, die Y erb in d u n g  des M ain m it d e r  D onau  oder 
d er D onau  m it dem  N eck ar b ringen .

U nd endlich , w enn  w ir in die Z u k u n ft schauen  — , 
ich  red e  a u ś  d er E rfah ru n g  im  e igenen  L an d  —  so 
w erden  w e ite r W erk e  en ts teh en , die n ich t allein  neue 
B au w erk e ' po sitiv  au fb au en , so n d ern  au ch  n eg a tiv  a lte  
v e rn ich ten ; es w erden  H au se r, O rte  u n d  O rts te ile  von 
W e rt in der N ahe d er S tau w eih er verschw inden , dereń  
T od  m an y ie lle ich t im E inzelfa ll b ed au e rn  w ird . Die 
G egenw erte  bei Z eiten  so rg sam  abw agen  u n d  dem  T od  
gegebenen fa lls  m u tig  ins A n g esich t sehen, heiB t es 
au ch  h ier.

D er d eu tsch e  „D en k m alp fleg e tag “ un d  d er „B und 
H e im a tsch u tz“ e rs treb en  in  ih re r T a g u n g  einen A ppell 
an  das V olk ; sie  w ollen  w ach ru fen , w as sch lum m ert. 
H aben  sich d er D en k m alp fleg e tag  u n d  d ie  au f diesem  
G ebiet fiih rende A llgem einheit zu d er A uffassung  
du rch g eru n g en , daB au ch  h ie r n ich t re in  w irtsch a ft- 
liche, sondern  auch  k u ltu re lle  Ziele e rs tre b t w erden  
m ussen, so is t  es auch  P flich t, d ie d a ra u s  sich ergeben- 
den F o lg eru n g en  zu ziehen u n d  m it allem  N ach d ru ck  
zu verlan g en , w as ais R ech t e rk a n n t is t. Sie d iirfen  
n ich t, w ie das lange  Z eit in  der B au k u n s t d e r F a li w ar, 
a b w a rte n d  zur S eite  s teh en  u n d  zusehen, ob u n d  bis 
sich  eines T ag es n ach  Ja h rz e h n te n  y ie lle ich t die Ge- 
d an k en  an  B auschonheit u n d  H eim atsch u tz  au ch  auf 
d iesem  Gfebiet d u rch g eru n g en  hab en  w erden . D arum :

1. M ussen w ir verlan g en , daB , so w ie das au ch  in 
den  G esetzen  gegen  die V e ru n s ta ltu n g  d er L an d sch aft 
d u rch  B au ten  u n d  R ek lam e zum  A u sd ru ck  kom m t, die 
B aU herren so lch e r U n ternehm en , seien  sie groB oder 
k lein , seien  sie R eich , L an d  oder G em einden, m it A n- 
s ta n d  u n d  T a k t losen ; gese tz liche  F o rd e ru n g en  konnen  
dazu  be itrag en .

2. W ir v e rlan g en  darum , daB D enjen igen , w elche 
sich m it so lchen  F ra g e n  zu befassen  haben , seien  es 
B eam te , die an reg en , beu rte ilen  oder en tsche iden , seien  
es D ie jen igen , w elche ais B au h erren  oder p lan en d e  
In g en ieu re  sich d ie  S chaffung  so lcher W erk e  ais A uf- 
gab e  se tzen , schon von H aus aus d as  n o tw end ige  liiis t-  
zeug  gegeben  w ird , sie m it T a k t  zu losen ; bis h eu te  is t  
d as n ich t im m er der F ali. E s k a n n  d a s  d u rch  die g e 
e ig n e te  E rz ieh u n g  au f d e r H ochschule, an  der es in 
d ieser H insich t noch  feh lt, g eschehen ; es k a n n  ebenso 
d u rch  E rz ieh u n g  d er E m pfindung , d er U m schau  in der 
W e lt geschehen  d u rch  die rech tze itig e  In an sp ru ch - 
nahm e so lcher K ra fte , w elche in  d ieser H in sich t au f 
einem  gesu n d en  B oden  s tehen . DaB d er b auende  
In g en ieu r allein  au ch  solche M assivbauw erke  ais a sthe- 
tisch  vo llkom m ene W erk e  so llte  en ts teh en  lassen  un d  
daB sein G eist au ch  in  d iesen  e inen  N ied e rsch lag  finde, 
is t ein th eo re tiseh  d u rc h a u s  b e re c h tig te r  W unsch , d er 
p ra k tisc h  in d essen  so lan g e  n ic h t in  E rfiillu n g  gehen 
k an n , ais d iesem  die g riind liche  g eschm ack liche  F o rt-  
b ild u n g  in  seinem  R ahm en  n ich t gegeben  w erd en  k an n , 
w elche d er A rc h ite k t in se inen  E n tw ick lu n g sjah ren  
schon  pflichtgem aB  von  G ru n d  au f genieBen muB. So 
wie d e r A rch itek t, w enn  e r au f d a s  G eb ie t d er GroB- 
K o n s tru k tio n  sich  beg-ibt, den  W eg  zum  In g en ieu r 
fin d en  muB, so so llte  au ch  d ieser d en  u m g ek eh rten  
W eg, w o es sich um  re ine  G esch m ack sfrag en  h an d e lt, 
n ich t v e rschm ahen .

3. D ie W a sse rk ra f t-W irts c h a ft im  ganzen  A usrnaB 
is t ein B es tan d te il d e r  In gen ieu r-W assenschaft, u n d  ais 
so lcher n ich t e in  tech n iseh -w irtsch a ftlich es  P rob lem  
alle in , so n d ern  au ch  ein k i i n s t l e r i s c h e s  K u l -  
t u r  - P r o b l e m .  D ieser A ppell r ic h te t  s ich  a n  A lle, 
w elche g e so n n en  oder gezw ungen  sind , d iesen  T eil d e r 
In g en ieu r-W issen sch aft w isśen sch aftlich  zu  b eh an d e ln ; 
e r  d a rf  au ch  in d er L ite ra tu r  n ic h t zu k u rz  kom m en .

4. D ie Y e r tre te r  des H e im a tsch u tze s  u n d  d er 
D en k m alp fleg e  sollen  n ic h t d u rch  K am pf, sondern  
d u rch  w o h lgem ein te  A rbe it, w elche a u c h  d ie  an d ere  
S e ite  b eg re ift, d e r S ache d ienen . D ienen  in  dem  Sinn, 
daB w ir u n se r E m pfinden  in  so lchen  F ra g e n  zu r m og
lich s t w eiten  A u sw irk u n g  zu b rin g en  suchen . Z ur
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G eltung  in der O ffentlichkeit, wo w ir uns an  die O ffent
lich k e it w enden ; zur G eltung  ab er auch, w o w ir uns 
an  uns n ah esteh en d e  V ere in igungen  in  E inzeltragen  
w enden , seien sie gew altig  groB oder seien sie ganz 
k lein ; zu r G eltung  aber auch  in dem  Sinn, daB w ir 
un se ren  eigenen S tan d p u n k t v e rtre te n  und  in  jedem  F a li 
die bestm oglichste  L osung  zu e rs treb en  suchen , den 
and eren  aber m it ve rs teh en  lernen . W ir m iissen das 
G ew issen der O ffentlichkeit auch  nach  dieser Seite e n t
w ickeln  un d  scharfen . D as G ew issen, das die W erte  
der S chonheit der N a tu r in ih re r tiefen  B edeu tung  fu r 
das E m pfinden und  das Leben des Y o lkes ye rs teh t, 
d aneben  aber auch die heu tige  rea le  Zeit m it ihren 
Sorgen  u nd  F o rd e ru n g en  begreift. Beide K rafte  m iissen

gem einsam  p rak tisch e  R ichtlinien finden, auf denen sie 
sich vere in igen  k o n n en . Die T echnik ist das Starre, 
der H e im atschu tz  d er bew eglichere Teil, er muB sich 
an p assen  u nd  muB ausgleichen. L ange Zeit stand  er 
g ro llend  abse its , d u rch  enge Fiihlungnahm e m it dem 
rein  p rak tisch e n  L eben  von  heute muB er neue Kraft 
erh a lten . E s w ird  dadurch beiden  Teilen das Hinein- 
w achsen  in die G edankengange des anderen erleich- 
te r t,  der W id e rs ta n d  u n d  d as  MiBtrauen auf beiden 
Seiten  w erden  d an n  m it der Zeit verschwinden. So 
w iirde es ge lingen , daB unsere h arte  Zeit nicht nur 
m aterie lle , so n d ern  au ch  Schonheitsw erte schafft, daB 
k iin ftig  m ehr a is b ish er sich Poesie und P rosa  zu voll- 
kom m enen  W erken  vereinigen. —

Wanderungen im Lande des oberbayerischen Barock und Rokoko.
Yon Paul 

(Fortsetzung

. S c h l e i B h e i m .  (Fortsetzung.) 
m April 1701 begannen einhundertdreizehn
Arbeiter den G nm d zu dem neuen SchloB
in SchleiBheim auszuheben. Der nach neun- 
jahriger Abwesenheit zuruckgekehrte Kur- 
fiirst legte selbst mit silberner Kelile und 

_= = = ^ =t_ _  silbernem Hammer den Grundstein, unter
welchen eine silberne Platte und drei FaB W ein yersenkt
wurden. Der Baumeister des Schlosses war Enrico Z u c  c a l i  
Ais im H erbst 1704 der Bau notdurftig  unter Dach ge
bracht war, setzte der Sturni der W eltereignisse 
jeder weiberen Arbeit ein Ende. Max Emanuel 
wird geachtet, die K urfiirstin entflielit nach Venedig, 
die Bayern unterliegen den Kaiserlichen, Zuccali muB 
die Bauleitiuig abgeben. Nachdem der Friede von 
R astatt Max Emanuel Land und Thron zuriickgegeben, 
denkt der noch immer in Briissel gebliebene F iirst so- 
gleich wieder an SchleiBheim. Er schickt im Friihjahr 1714 
Joseph E f f n e r in die Heimat, die Bauten fortzusetzen. 
Doch findet er, im April 1715 nach Bayern zurtickgekehrt, 
die Arbeit wenig gefordert. Effner entw irft nun die Ein- 
teilung der Raume und fertigt nach Zuccali’s Planen das 
Modeli zu der Praclittreppe; Charles Dubut, Johann Zimmer- 
mann, Johann Georg Baader, Wilhelm Groff, Jacąues Ville- 
motte, Marazi leihen ais Bildhauer und S tukkatori dem 
W erk ihre K unst. A udi der Park, dessen Anlage M’ax 
Emanuel schon vor 15 Jahren  begonnen hatte, wurde der 
Vollendung zugefuhrt, die SchleiBheim zu einem der be- 
riihmtesten Fiirstensitze der Zeit machte.

Nur wenige Jahre dauerte die Glanzzeit SchleiBheims, 
ja  man kann .sagen : mit Max Emanuels Tod (26. Februar 
1726) erlosch auch seinem W erk das Leben. K arl Albert, 
Max Emanuels Solin, fand in Nymplienburg einen will- 
kommeneren Gegenstand der Sorge und Freude. J a  1742 
drohte dem hohen W erk des Tiirkenbezwingers der yollige 
Untergang. Die Osterreicher standen ein zweites Mai vor 
den Toren Miinchens. Barenklau, der osterreichische Feld- 
marschall-Leutnant, forderte die Ubergabe mit der Drohung, 
im Falle der W eigerung sofort die beiden Lustschlosser 
Nymphenburg und SchleiBheim durch seine. Husaren in 
Brand stecken zu lassen. Die Ubergabe der S tad t am
6. Mai 1742 wendete das Unheil ab. M a x  III. J o s e p h s  
Regierung brachte ein kurzes Aufflackern des Lebens in 
SchleiBheim. K a r l  T h e o d o r s  Interesse beschrankte 
sich darauf, daB er der SchleiBheimer Bildergalerie die 
wertvollsten Stiicke fiir seine neu erbaute Miinchener 
Galerie eiitnalnn und auf das SchloB in SchleiBheim Blitz- 
ableiter setzen lieB.

Dann kam das Ende unter M a x  1Y. J o s e p h ,  dem 
spateren Konig Max I. Montgelas, der Aufklftrungs- 
Yandale. lieB Wilhelm Y. kleine W aldklausen abbrechen. 
Auch das von Mas Emanuel erbaute Franziskanerkloster

C h ro n ik .
Eine neue deutsche Christus-Kirche in Rom ist am 5 November 

1922 feierlich eingeweiht worden. 1820 wurde durch den preuBischen 
Gesandten in Rom Josias v. B u n s e n  i m P a l a z z o  C a f f a r e l D  
dem Sitz der deutschen 'B otschaft in Rom, ein Betsaal fur’ die 
Deutsch sprechenden Protestantce der Ewigen Stadt einserichtet 
den T h o r w a l d s e n  ausscbmiickte. Mit der Niederleguns des 
Palazzo Caffarelli wahrend des W eltkrieges verschwand auch der 
Beetsaal. Aber seit Jahren war schon in Deutschland und dem 
protestantischen Ausland fiir eine n e u e  e v a n g e l i s c h e  K i r c h e  
in Rom gesamm elt worden, sodaB bereits am 2 Juni 1911 in der 
Via Toscana in 'der Nahe der Vilia Borghese der Grundstein 
gelegt werden konnte. Den Plan hatte Franz S c h w e c h t e n  in 
Berlin entworfen. Der. Krieg unterbrach die Arbeiten die erst 
1921, nachdem das beschlagnahm te Bauwerk wieder freigeeeben 
war, wieder aufgenommen werden konnten und nun vollendet

G a r i n f.
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mit Chorkirche fiel ilnn zum Opfer. Dafiir wurde der 
Speisesaal im alten SchloB zur K irche eingerichtet. wobei 
( andids D eckengemalde ein R aub der Tiinche blieben. 
Dann begann es Max Joseph zu verdrieBen, daB der Hof 
alljahrlich auf die W irtscliaft in SchleiBheim draufzahlen 
muBte. So ging der L andw irtschaftsbetrieb dort im Jahre 
1811 in die Hande des S taates iiber. F u it Ilion!

Dann kam  der letzte Lichtblick. K onig Ludwig I. be- 
seitigte Max Em anuels holzem e Hochzeits-Atrappe im 
Stiegenhaus des Schlosses und stellte endlich. nach 
120 Jahren , die P raclittreppe auf, dereń kostliches Materiał 
ja  schon viele Jah re  bereit. gelegen hatte . Seit dieser Tat 
der Yollendung (1847—48), wenn m an sie nicht lieber eine 
solche der W iederherstellung nennen will, heriihrte kein 
Hauch furstlichcn Schopferwillens m ehr das Marchen- 
schloB in der oberbayerischen Heide. W ie soviele seiner 
Art fiihrt es heute ein Schattendasein m it der wenn auch 
kostlichen so doch einzigen W irkung, daB es einer kleinen 
Schar von Zufalls- und einer noch kleineren Sckar von 
Absichtsgasten auf dem W ege gelehrter E rinnerung einen 
blassen W iderscliein seines einstigen Lebens vermittelt.

SchleiBheim liegt vor den Toren Miinchens. Obwohl 
ein paar Stunden geniigten, findet doch von der halben 
Million jahrlicher P ilger zur H aup tstad t deutscher Kunst 
nur ein diinnes Hauflein den W eg da hinaus zu dem 
W underw erk in der Heide. VerlaBt einer der Seltenen 
nach halbstiindiger F ah rt den Zug, so tr it t  er nach wenigen 
Schritten durch ein T or in eine Allee, welche die Langs- 
achse eines weiten, rechteckigen, von gleichmaBigen Bauten 
umschlossenen P latzes bildet. Zu beiden Seiten des Weges 
stelien Pferche, in dereń R aum en H underte und Hunderte 
junger Pferde die geschm eidigen Leiber tummeln, die 
letzte E rinnerung an den einstigen .Landwirtschaftsbetrieb. 
Ein zweites Tor fiihrt auf einen zweiten viereckigen Platz 
und offnet den Blick auf das a lte  SchloB Wilhelms V. 
Der Bau enthalt ein einziges, das ErdgeschoB, von hohem 
Dach tiberragt. Eine iiberdeckte F reitreppe in der Mitte 
der Liingsfront fiihrt in wenigen Stufen auf die FuBboden- 
liohe und in die ScliloBkirche, einen A bgrund der Ge- 
schm acklosigkeit, den hier, wie erw ahnt, die Barbarei des 
Aufklarungs-Zeitalters an die Stelle des einstigen Speise- 
saales gesetzt. H at m an ein T or zwischen dem alten 
Herrenhaus und den spateren Seitenbauten  durchschritten, 
so liegt die Fassade des neuen Schlosses vor dem Be- 
schauer. W eiter vo rtretend  h a t man die O stfront des alten 
und die W estfront des neuen Schlosses gleichzeitig im 
Auge. So gew altig der G egensatz: W ilhelms W erk be
steht nicht schleclit gegeniiber dem Max Emanuels. Von 
beinahe riihrender E infachheit, zeigt es nicht ohne Anmut 
H altung und W iirde. Man fiihlt ganz gut, daB diesem 
Geist der seines Gegenitbers entspringen konnte.

, (Fort.setzung folgt.)

wurden, Die Kirche ist eine rom anische Zentralanlage von etwa 
17 :17 m Raumweite und 14 m Hohe und falJt etwa 600 Besucher. 
Der Aufbau klingt an an die italienischen Kuppelkirchen mit 
Campanile. Das AeuBere ist in romischem Kalkstein errichtet, 
das Innere auf das reichste m it M arm or-Inkrustation und Mosaik 
sreschmuckt. Der nnisivische Schniuck erstreckt sich auch auf das 
Deckengewolbe. Ais Orgel ist die alte  Orgel aus dem Beetsaal 
des Palazzo Caffarelli aufgestellt worden. Die órtliche Bauleitung 
hatte Architekt S t e i n h a u s e n  —

wr W asserw irtschaft und Heimatschutz. (SchluB.) —
w anderungen im Lande des oberbayerischen Barock und Rokoko.
(Fortsetzung.) — Chronik. —

Pr r Ł1i!>a î ^  Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
w  ti on verantwortlich: A l b e r t H o f m a n n i n  Berlin.
W. B u x e n
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