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ZUR GESTALTUNG NEUZEITIGER BACKSTEINBAUTEN
VON A R C H ITE K T F R IT Z  H Ó G E R , H A M B U R G  •  23 A B B ILD U N G E N

Die Wiedergeburt der Backsteinbaukunst entspringt nicht 
einer modischen Laune, sondern lediglich rein sachlichen 
Zwecken und tiefster Uberzeugung. Natiirlich spielt dabei 
heute auch die Wirtschaftlichkeit eine erheblichere Rolle 
ais in der Vorkriegszeit. Hier in Hamburg kam die Back
steinbaukunst schon lange vor dem Kriege —  vor nunmehr 
25 Jahren — wieder auf. Es hat auch schon in friihesten 
Zeiten, soweit die Geschichte zuriickgreift, nicht nur hier 
in Deutschland, sondern auch in fernen Landen, iiberall da, 
wo es an geeignetem Naturstein fehlt, wo aber zum Ziegel-

brennen geeignete Tone im Erdreich yorhanden sind, den 
Backstein und die Backsteinbaukunst gegeben, siehe Ober- 
italien oder Tunesien, auch Agypten, siehe auch den alten 
Turm von Buchara und vieles andere in fernsten Landen 
und aus fernsten Zeiten. Die edle Backsteinbaukunst war 
mit dem Niedergang der Baukultur stark in Vergessenheit 
geraten, und was von ihr allenfalls iibrig geblieben war, war 
Verflachung und Fassadentum, und so kam dann die 
schlimme Verblendstein-Epoche, die nun gliicklicherweise 
hinter uns liegt. Fiir die Hintermauerung hatte man in den
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Gebieten des Backsteins diesen zu allen Zeiten beibehaltcn. 
Aber fiir die Vormauerung war nach der Geschmacks- 
richtung der letzten Jahrhunderte der wirkliche Backstein 
zu profan geworden. Er wurde allenfalls immer noch ver- 
wendet bei landlichen Bauten, bei Fabriken und bei ganz 
untergeordneten Baulichkeiten, bei denen man einfach den 
halberwege wetterfesten Hintermauerstein unverkleidet und 
unverputzt stehen lieB.

Und dann kam durch einige Architekten, von Hamburg 
ausgehend, der Backsteinrohbau wieder in Aufnahme. Es 
wurden die guten technischen Eigenschaften des Materials, 
die Wirtschaftlichkeit und gleichzeitig aber auch die Schon
heit erkannt. Es wurden plotzlich wieder Bauten hijherer 
Kategorien ais Backsteinrohbauten ausgefiihrt und so ganz 
anders, weil eben die Ziegelindustrie jetzt imstande war, so 
ganz anderes Materiał mit viel hóheren Qualitaten sowohl in 
technischer ais auch in kiinstlerischer Beziehung zu liefern. 
Es wurde dann nicht mehr verblendet, der Bau nachtraglich 
fourniert, sondern mit wirklichen Vollsteinen wurde das 
Vormauerwerk gleich im homogenen Querschnitt mit dem 
Hintermauerwerk der Hausfronten hochgemauert. Man kam 
auf dieser Bahn wieder zum soliden Maurerhandwerk, zum 
wahren „Bauen“ ! Und aus dem gut gargebrannten wetter
festen Vormauerstein wurde dann sehr bald der in hoherem 
Feuer gesinterte K 1 i n k e r. Mit ihm kamen wieder ganz 
neue 'Wirkungswerte und Móglichkeiten auf. Zu den tech
nischen Belangen kommen wir spater noch.

Wir sollen hier sprechen iiber die Ge6taltung der neu- 
zeitigen Backsteinbaukunst.

Der Ziegelstein ais Vormauerstein ist an und fiir sich ein 
Materiał, welches zur flachigen Behandlung der Hausfronten 
fiihrt, aber eigentlich nur der nur gut gargebrannte Vor- 
mauerstein. Der scharf gesinterte Klinker ist so wetterfest, 
daB er sehr wohl auch plastisch belebte Flachę in der 
Mauerung, ja auch die Durchfiihrung starker plastisdier 
Architektur gestattet. Das Wetter und der Zahn der Zeit 
kónnen dem scharf gesinterten Klinker nichts anhaben; der 
ist haltbarer ais die meisten Werksteine, richtige, fach- 
gerechte Verarbeitung naturlich vorausgesetzt.

Wie es Aufgabe des Architekten ist, aus jedem Materiał 
an Wirkungswerten herauszuholen, was nur immer darin- 
steckt, so auch hier beim Vormauerziegelstein bzw. Klinker. 
Die Wirkungswerte des Materials richtig zu beobachten, zu

erkennen und anzusetzen, wie ebenfalls auch die technischen 
und handwerklichen Móglichkeiten zu erkennen, ist erstes 
Gebot des Architekten in den Backsteingebieten.

Es ist fast langweilig und reichlich profan, zu den Dingen, 
die man ais Backsteinarchitekt gefiihlsmaBig schafft, noch 
Erlauterungen zu geben. Vieles kann man ja lehren, lernen, 
zerlegen und belegen. Aber das meiste ist doch Gefiihls- 
angelegenheit.

Gleichwohl will ich versuchen, die prachtvollen Wirkungs
werte des Backsteins, des Klinkers, wenigstens kurz an- 
zufiihren:

Man kann diesem feinen Materiał fiir seinen Zweck kaum 
ein anderes entgegenstellen, auch nicht das Naturgestein, 
den Werkstein, welchen die letztverflossenen Generationen 
ais „echten“ Stein bezeichneten, viel weniger noch den 
billigen Putzbau. Das wunderbarste von allem ist aber, daB 
der Architekt gar auf die Fabrikation des Materials EinfluB 
hat. Den Werkstein muB man so nehmen, wie der Bruch 
ihn gibt; man kann ihn allenfalls an der Oberflache be- 
arbeiten. Den von Menschenhand gefertigten, in Feuersglut 
geharteten und bei diesem Werdegang zu seiner feinen 
Farbę und anderen Wirkungswerten gekommenen Klinker 
kann man in seinem Wert fast beliebig steigern, und zwar 
in seiner auBeren wie auch inneren Struktur.

Aber wir sollen ja die Wirkungswerte auffiihren: Da ware 
zunachst d e r f e i n e M a B s t a b  zu nennen, den der Back
stein hat und den er dem Bauwerk gibt im Gegensatz zum 
maBstabsgroben Werksteinbau und zum maBstabslosen Putz
bau. Die kleinste Einhcit laBt sich wieder zusammenfiigen 
zu architektonischen Einheiten, und so gewinnt das Bauwerk 
einen schwingenden Rhythmus.

In diesem Zusammenhange sei noch das  f e i n e F u g e n -  
n e t z erwahnt, welches sich bei richtigem Verbande und bei 
richtiger Durchfiihrung in Profil und Tonung der Fugę wie 
ein feiner Schleier iiber den ganzen Baukbrper hangt.

Und nun erst d ie  F a r b ę  u n d  das  r e i c h h a l t i g e  
F a r b s p i e l  bei richtig gewahltem, hochgebranntem Vor- 
mauermaterial. Da ist eine unendliche Yielseitigkeit. Sehr 
reich ist schon die Farbenskala der einzelnen Werke und 
reich das Spiel der einzelnen Steine unter sich im Gegen
satz zu der toten Wirkung der Bauten aus der gliicklicher- 
weise jetzt hinter uns liegenden Verblendstein-Epoche mit 
ihrem geschminkten und nicht naturlichen Materiał. Gerade
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das Spiel in der Farbę der Steine an einer Hausfront ergibt 
ja die feine Natiirlichkeit, die uns solange verlorengegangen 
war.

Und nun zur O b e r f l a c h e n s t r u k t u r .  Fiir die 
Fernwirkung der Flachen groBer Baukórper ergibt sich die 
Struktur durch das Vermauern und Zusammenfugen der 
vielen im Brande mehr oder weniger deformierten und ver- 
kriimmten Steine. Es ergibt sich ein natiirliches, inter- 
essantes, prickelndes Licht- und Schattenspiel in der Mauer- 
flache. Erst fiir die Nahwirkung kommt noch die Ober
flachenstruktur der einzelnen Steine zur Geltung.

Und nun beim Klinker speziell zu einem ganz neuen 
Wirkungswert, der bislang wenig erkannt ist und oft nicht 
richtig ausgeniitzt wird, zur R e f l e x w i r k u n g .  Diese 
tritt freilich nur bei sehr scharf gesinterten Klinkern auf, 
besonders an der Feuerschlagseite in einer Art natiirlicher 
Clasur. Die Reflexwirkung ist bei den einzelnen Fabrikaten 
je nach der Art der Tone sehr verschieden. Bald haben 
die Klinker glasigen Glanz, einer wirklichen Glasur an Wir
kung nahe kommend, bald haben andere Fabrikate wieder 
seidig oder kristallinisch schimmernden Glanz, bald mehr 
gleichmaBig, bald wieder reicher spielend und yariierend. 
Wie gesagt, fallt dieser Wirkungswert bei den einzelnen 
Fabrikaten sehr verschieden aus. Er ist auch abhangig vou 
dem verwendeten Brennstoff, auch‘von Zuschlagstoffen im 
Rohmaterial, wo solche beigemengt werden, vor allem aber 
auch vom Aufsetzen der Rohlinge im Ofen. Bei dem einen 
Fabrikat ist in dieser Beziehung die Wirkung von Kopf und

Laufer gleich oder ahnlich, bei dem anderen tritt der Glanz 
starker auf den Kopfen auf, wahrend die Laufer durch das 
Aufsetzen teils gedriickt und leicht deformiert sind oder 
auch der zwischengestreute Kies oder Saud in der Narbe 
festgebrannt ist. Kurzum: in diesem Wirkungswert sind un- 
endlich viele Variationen. Der Reflexwert des Stein- 
materials ist fiir die Wirkung des Bauwerkes von ausschlag- 
gebender Bedeutung, oft groBer noch ais der Farben- und 
aller iibrigen Wirkungswerte. Durch die Reflexwirkung 
spiegelt sich bei verschiedener Art des Tageslichtes die 
Wetter- und Himmelsstimmung wider und wirkt sehr stark 
auf die Stimmung des menschlichen Gemiites.

Sehr reich ist gerade durch diesen Wirkungswert der 
Wechsel der Wirkung eines Bauwerkes je nach dem Stand- 
punkte des Beschauers, ob im Anfallswinkel des Tages- oder 
Sonnenlichtes oder nicht, je nachdem, ob man den Bau aus 
der Nahe oder aus der Ferne betrachtet; ein solcher Bau 
gibt nicht nur die Wetterstimmung im Lichtwert wieder, ja 
gar oft die Farbenwirkungen des Himtnels und des Wetters. 
Derselbe Bau, der bei Abendrot und Gewitterstimmungen 
die wirkliche Farbę des Steinmaterials fast vollkommen auf- 
gibt, oft in Blutrot, Orange oder ahnliche Tone fallt, wirkt 
bei blauem Himmel plotzlich gar lichtblau.

Wunderbar sind aber gerade die Stimmungen einer Back- 
steinstadt auch bei gedecktem Licht oder gar bei Nebel und 
Regenwetter. Die Luftperspektive wirkt sich gerade beim 
Backsteinbau wundervoll aus. Die wechselvoll feinen Wir- 
kungen kann man nicht schildern, sondem nur erleben.
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Dieser wichtige Wirkungswert des Materials ist neu und ist 
erst durch unsere neuzeitige Klinkerfabrikation móglich ge- 
worden. Den Meistern etwa aus der Zeit der Backsteingotik 
war er nicht bekannt, weil ihr unter primitiven Vorbedin- 
gungen hergestelltes Materiał diesen Wirkungswert einfach 
nicht hatte. Hier hat uns die Baustoffindustrie und der 
Fortschritt der Zeit wirklich technisch und auch kiinstlerisch 
Gesteigertes gegeben. Wie unendlich reich sind die wechsel- 
vollen Wirkungen eines Klinkerbaues! Wie ein reiches 
Mosaik wirkt schon die einfache Mauerflache, richtigen Ver- 
band yorausgesetzt; wie hoch sind die Wirkungen dann noch 
zu steigern, wenn man die Fliichen eines Bauriesen plastisch 
in Klinkern gemauert durchfuhrt, was man freilich nur bei 
ganz hochwertigem Materiał tun darf, wahrend man bei 
technisch nicht so hochwertigem Ziegelmaterial hiibsch artig 
in der Flachę bleiben muli.

Und nun erst, wenn einem Feinschmecker die natiirlichen 
Farben- und Reflexwirkungen des Materials nicht mehr ge- 
niigen, er diese Wirkungen bewuBt weiter steigern mochte? 
Wie unendlich reich sind da die MogUchkeiten der G 1 a - 
s u r e n ! Samtliche Haupt- und Zwischentone der Farben- 
skala sind hier erzielbar, vom GuBeisenschwarzgrau bis zum 
Dukatengold, und noch dazu irisierend (ein Irisieren tritt 
auch oft beim Naturscherben des Klinkers schon auf). Kurz-

um: unbeschr^nkte MogUchkeiten sind an die Hand gegeben. 
Freilich sollte man diese Wertsteigerungen durch Glasuren 
sehr vorsichtig und sparsam anwenden, um nicht statt Wert- 
steigerung eine Wertminderung zu erzielen.

AuBer den aufgefuhrten flauptwirkungswerten gibt es 
noch unendlich viele andere, die sich im FabrikationsprozeB 
ergeben. Wie feiń stofflich wirken z. B. die Handstrich- 
steine bzw. -klinker und wie samtartig manche besandete 
Klinkersorten, und wie fein sind manche Wirkungswerte, 
die sich bei manchen Fabrikaten ganz unbeabsichtigt er
geben durch hohes Feuer, durch Vergasung von Stoffen des 
Scherbeu, kleine Lavabildungen, Aschenflug usw. Welche 
Reize geben doch gerade diese kleinen Fabrikationsfehler 
in ihrer Natiirlichkeit, welche freilich nicht zu technischen 
Fehlern ausarten diirfen.

Es ist schlechterdings nicht moglich, die Unzahl der 
weiteren Wirkungswerte im einzelnen noch aufzufiihren. 
Der Architekt muB eben das Materiał kennen, um den Back- 
stein, den Klinker, ais seinen Bauedelsteiu zu lieben, um 
ihn evtl. gar durch Beeinflussung der Fabrikation seinem 
Wirkungswillen restlos dienstbar zu machen. Er muB aber 
nicht uur die kiinstlerischen Werte, sondern auch die tech
nischen Seiten kennen, er muB das Handwerk — sein Hand- 
wer^ — Yollkommen beherrschen, und er muB tiefen Ernst
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und Begeisterung und sein Herzblut mitbringen, dann wird 
er auch hochste Wirkung fiir sein Bauwerk aus diesem 
feinen Baustoff erzielen.

Verweilen wir noch einen Augenblick bei der Verwendung 
nur gut gargebrannter wetterfester Vormauersteine, die nocli 
nicht ais Klinker anzusprechen sind: Wie echon yorweg
erwahnt, bleibe man hier lieber bei flachiger Behandlung, 
statt allzu plastisch zu werden. Man soli nicht in diesem 
Materiał die mehr plastische Art ausfiihren wollen, wie sie 
der viel festere und fast wasseraufnahmeunfahige Klinker 
gestattet. Wahrend der oft zu tiefen Farbtijnen gebrannte 
Klinker erst durch seine etwaige Reflexwirkung zu lichter 
Wirkung kommt, hat der weniger scharf gebrannte Vor- 
mauerstein meist hellere Tone, bei denen das eigentliche 
Ziegelrot oft yorhfirrscht. Aber auch andere Tone, Grau, 
Graublau, Gelb bis fast zum reinen WeiB, sind yorhanden. 
So lassen sich auch in der schlichten Flachę mit dieser Art 
Vormauersteinen sehr feine Wirkungen erzielen. Hierbei 
hat man auf die Reflexwirkung und auf Licht- und Schatten- 
details zu yerzichten. Die Farbę und die Oberflachen- 
struktur des Steinmaterials und das Fugennetz miissen einem 
geniigen. Man hat ja aber auch sehr wohl die Moglichkeit, 
in der glatten Flachę Banderung mit andersfarbigem Ma
teriał von demselben oder einem anderen Werk durchzu- 
fiihren, ebenso in den Verband geometrische Flachenmuster 
hineinzuspielen, Glasuren fiir Schmuckteile hineinzubringen, 
Baukeramik mitzuyerwenden und yieles andere mehr.

Aber eines ist wichtig, gerade bei der flachigen Behand
lung, namlich das Fugennetz —  der Verband — , und hier 
decken sich wieder einmal Wirtschaftlichkeit, Handwerks- 
gerechtigkeit und Schonheit: Bei flachigem Mauerwerk ist 
der hollandische Verband (abwechselnd zwei Laufer und ein 
Kopf) yiel schoner ais der altgeiibte Kreuz- und Block- 
verband, zugleich aber auch sparsamer, weil er in der 
Gesamtfrontflache ja nur zu einem Funftel der Fliiche 
Kópfe hat, die man auch nur zu einem Teil durchzubinden 
braucht. Bei diesem Verband bilden die iibereinander 
wiederkehrenden Kópfe vertikale Strahnen. Durch Ver- 
setzen des Yerbandes in den Wechselschichten entweder um 
eine halbe Verbandseinheit ( =  lY i Stein) oder durch Ver- 
schieben um nur einen Stein erzielt man in der Flachę die 
Einstrahnigkeit oder Zweistrahnigkeit, wie solche sich schon 
an yerschiedenen Backsteinbauten zeigen. Aber auch hand-
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werkswirtschaftlich ist bei diesem Verband ein Vorteil ge- 
geben, weil der Maurer viel weniger Kopfsteine durchzu- 
schlagen hat ais beim Błock- oder Kreuzverband. Aber 
beim flachigen Mauerwerk ist gerade die Art der Verfugung 
von besonderer Bedeutung, und da hangt wieder einmal 
Technisches und Kiinstlerisches eng zusammen. Die beste 
Verfugung iet natiirlich die. daB, wenn mit gutem Mauer- 
mortel —  sei es Zementmortel, sei es verlangerter Zement
mortel —  gemauert wird, bei sehr ordentlicher Ausfuhrung 
die Fugen gleich bis auBen hin im Mauermortel voll sind 
und dann nur mit der Fugenkelle eben nachgestrichen wer
den, Im anderen Falle wiirde man beim Hochmauern die 
Fugen mindestens 15 mm tief auskratzen und nachher beim 
Herunterriisten die Front abwaschen und verfugen, evtl. mit 
besonderem Mortel, u. U. unter Mitverwendung von Zusatz- 
stoffen.

Aber nicht nur mit dem Fugennetz ais solchem, wie es 
sich aus dem Verband ergibt, sondern auch in der Farbig- 
keit und im Profil der Fugę lassen sich sehr viel reizvolle 
Wirkungen erzielen. Man kann da, wenn man ganz flachig 
bleiben will, StoB- und Lagerfugen gleich voll rerfugen, 
d. h. mit der Steinflache biindig (freilich wird man die 
Lagerfuge aus Zwecklichkeitsgriinden am besten immer 
leicht um einige Millimeter unterschneiden bei yoller StoB- 
fuge). Man kann ja aber auch die StoBfuge biindig madien 
und die Lagerfuge plastisch, negativ oder positiv. Man kann 
bei besonders gutem Stein und bei besondere guter Mauerung 
die Lagerfuge auch vertieft, also einfath ausgekratzt lassen, 
die StoBfugen yollfugen, oder aber auch, wo es angebracht 
ist, das ganze Mauerwerk unverfugt lassen. Freilich ist 
tadelloses Materiał an Stein und Mortel wie audi tadellose

Arbeit hierbei Voraussetzung. Wenn jedoch auf lagerhafte 
Wirkung Wert gelegt wird, so kann ja auch gleich beim 
Hochmauern das Vormauerwerk mit besonders starker 
Lagerfuge ausgefiihrt werden —  StoBfuge knarsch oder 
normal — , und dementsprechend laBt sich dann nachher 
auch die Verfugung durchfuhren. Soyiel zum Profil der 
Fuge.

Und nun zu ihrer Farbę. Ich neige nicht zu starkfarbiger 
Fuge in Rot, Griin, Blau usw., stimme vielmehr den Ton der 
Fuge nur im Helligkeitswert auf das betreffende Stein- 
material ab. Niemals darf das Fugennetz aufdringlich 
wirken. Die einzelnen Steine der Mauerflache diirfen nicht 
selbstandig eingerahmt werden, denn das ergibt immer harte 
Wirkung und zerreiBt die gegeliene Flachę. Auch nur bei 
milder Fuge kann sich das feine Farbenspiel der Steine gut 
auswirken. Man sollte also auch keinesfalls ganz weiBe 
oder gar schwarze Verfugung ausfiihren. Und beim Klinker- 
material mit Reflexwirkung spielt auch diese fiir die Be- 
urteilung des Helligkeitsgrades des Fugennetzes eine erheb- 
liche Rolle. Bei einem stumpfeu Stein ohne Glanz ist die 
Wahl des Fugentones viel leichter. Der Helligkeitswert des 
Fugennetzes laBt sich bei dicht zum WeiB hingehenden 
Tonen durch Beimischung von Muschelkalk zum Zement 
oder Verwendung heller Zemente, wie Stern-Zement usw., 
abstimmen. Tiefere Tónung der Fugen ist durch Bei
mischung von Frankfurter Schwarz zum Zementmortel er- 
zielbar. Aber hiermit soli man bei der Ausfuhrung sehr 
vorsichtig sein, weil sich dadurch leicht Ausbliihungen er- 
geben. Aber darauf kommen wir spater noch zuriick.

Ubrigens kann man auch durch die Farbigkeit der Fuge 
natiirlich beąuem Lagerhaftigkeit erreichen, indem man die

404



K ieinw ohnungsblock in H am b u rg  
W in te rh u d e r  M a rk tp la tz  

U n te re lb -K lin k e r, ro tb ra u n e  
KOpfe s ta rk er g ia n ze n d  a is  d ie  

LS ufer

A R C H ITE K T F R IT Z  HÓGER  
H A M B U R G

Lagerfuge anderstonig halt ais die StoBfuge. Es laBt sich 
sogar beim normalen Verband im Fugennetz Flachenmuster 
erzielen sowohl durch die Abtonung im Helligkeitswert wie 
auch durch das Fugenprofil.

Die erste Art plastischer Mauerung ware die mit plastisch- 
geometrischem Flachenornament. Diese Art sollte aber nur 
da in Frage kommen, wo das Frontmauerwerk nicht Skelett, 
nicht Tragkonstruktion ist, sondern nur da, wo es nur die 
Haut des Bauwerkes, die Umwandung bildet. Plastisch ge- 
mauerte Klinkerflache ist natiirlich am feinsten, wenn sie 
unmittelbar aus dem Verband entwickelt ist ohne jegliche 
Kiinstelei. Ais einfachste plastische Flachę kann man wohl 
die Horizontalnutung der Flachę ansprechen, bei welcher 
zuriick- und vorspringende Schichten, evtl. auch das eine 
oder andere zusammengefaBt, angewendet sind. Diese Art 
ist jedenfalls in der Ausfiihrung die einfachste und billigste. 
Man kann wirklich mit dem Materiał sticken und stricken 
und wirken und weben, man kann darin traumen und 
spielen. Aber eines darf ich hier handwerklich einfiigen:

Man vermeide bei dieser Art ein fur allemal das Ab- 
schlagen der Brandnarbe in der Ansichtsflache, denn sie ist 
das Beste am Stein. Man vermeide sogar tunlichst iiber- 
haupt das Schlagen der Steine.

Ubrigens in der Flachę wie auch in der plastischen Flachę 
lassen sich reiche Wirkungen erzielen durch Einlegen von 
Schichten kleinerer Steine wie auch durch Einlegen von 
Rollschichten und so vieles andere mehr.

Bei Hausfronten, in denen die Fenster iiber- und neben- 
einander im gleichmaBigen Turnus sitzen, wie etwa bei einer 
Fabrik oder einem Geschaftsbause, bei denen aber das 
Frontmauerwerk nicht nur Umwandung, sondern gleichzeitig 
tragendes Mauerwerk bildet — abgesehen von Briistungs-

mauerwerk, welches ja immer nur gewissermaBen Aus- 
fachung ist — , kommt man ganz von selbst zum Vertikalis- 
mus, zur Pfeilerbildung. Weil bei diesen Zweckbauten viel 
Tageslicht in den Raumen erforderlich ist, die tragenden 
Frontpfeiler also moglichst schmal sein miissen, so ergibt 
sich statisch ganz von selbst auch bei vorheriger Hinter- 
mauermaterial-Qualitatssteigerung ein entsprechend tieferer 
Pfeilerquerschnitt, also grundriBlich ein schmales, mehr in 
die Tiefe gehendes Rechteck.

Einen Teil der Tiefe des Pfeilers kann man natiirlich 
prachtvoll fiir die AuBenwirkung benutzen, indem man das 
Fensterbriistungsmauerwerk soweit zuriickschiebt, daB innen 
in der Fensterbriistungsnische nur noch der Heizkbrper 
Platz hat. So ergibt sich gerade bei in Ziegelmauerwerk 
ausgefiihrten Hausfronten dieser Art von Zweckbauten der 
Pfeiler-Vertikalismus. Die Durchbildung dieser Pfeiler 
bietet reiche Wirkungsmóglichkeiten und ganz feine Licht- 
und Schattenwirkungen, und beim Klinkerbau ein wunder- 
schones Lustre in den Licht- und Schattenflachen des stark 
plastischen Mauerwerkes. Aber diese Weise darf natiirlich 
nur da aufkommen, wo auch wirklich tragende Mauerpfeiler 

vorhanden sind.
So konnte man zur Gestaltung neuzeitiger Backstein- 

bauten noch yieles erzahlen. Aber das beste ist, man sieht, 
was die guten Werke, dereń in manchen Stadten ja schon 
recht viele zu sehen sind, uns erzahlen. Mit der Schonheit, 
mit dem ,,Wie“ hangt gerade bei der Backsteinbaukunst 
mehr ais mit dem was zu dem Begriff „Was“ gehort, sehr 
stark zusammen: Zweckliches, Haltbarkeit, Wirtschaftlich-
keit, Handwerklicbes, ja auch physikalische und chemische 
Belange. Aber hierzu kommen wir noch in einer besonderen 

Abhandlung. —
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Es ist noch nicht allzu lange her, daB man sich 
wieder an die Verwendung gebrannten, glasierten 
Tones zur Belebung der Architektur heranwagte. 
Die Erfahrungen, die man in bezug auf Haltbar- 
keit gemacht hatte, waren nicht befriedigend. Was 
zuerst so bestechend erschien, enttauschte schon 
nach ganz kurzer Zeit. Zum Teil hing man zu 
angstlich an alten Yorbildern, auch wuBten weder 
Architekt noch Bildhauer, wohin der Weg fiihren 
sollte. Dazu kam noch die Unerfahrenheit auf 
technischem Gebiete, so daB der Riickschlag nicht 
ausbleiben konnte.

Yor etwa drei Jahrzehnten fing man m it neuen 
Erkenntnissen und vollkommeneren neuen Ar- 
beitsmetboden von neuem an, und es zeigte sich, 

daB der feuergebrannte Ton, wenn man seine 
wandelfahigen Eigenschaften auszuwerten ver- 
steht und ihm den richtigen Platz anweist, ein aus- 
gezeichnetes Materiał fiir den Archiiekten ist,

seine Ausdrucksformen zu bereichern. Die Ver- 
wendung, die heute Keramik findet, beweist, daB 
das alte Vorurteil aufgegeben ist. Die Moglich- 
keiten der Yerwertung gebrannten Tones am Bau 
sind fiir den, der das Materiał b e h e r r s c h t ,  
erstaunlich und stehen erst am Anfang der Ent- 
wicklung. Welche Vielseitigkeit der Yerwendung: 
ais Platte zur Verkleidung groBer Flachen, ais 
Formstiick im Putz- und Rohziegelbau, ais Plastik!
—  Im  Erdton oder farbig glasiert, in  bis zur Leb- 
haftigkeit gesteigerten Tónen ist die Baukeramik 
berufen, das etwas freudlos gewordene Bild 
unserer Bauten zu erhellen.

Keramik ist nicht das exakte, sondern ein stark 
durch Zufalligkeiten beeinfluBtes Produkt. Schon 
die beim Trocknen auftretenden Yerziehungen, 
die unterschiedlichen Tone nach dem Brande bei 
der gleichen Glasur, so bedenklich sie oft am ein
zelnen Stiick sind, ergeben richtig angewandt ein
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auBerst reizvolles Gesamtbild, sofern es nur 
architektonisch richtig eingegliedert ist.

Ein immer wieder gemachter Fehler liegt in  der 
jjbersteigerten Farbgebung bei Verwendung von 
Glasuren, die durch ihre zuckerbackerartige Wir- 
kung den guten Architekten abschrecken. kWer 
wie ich so oft erlebte, wie leicht man sich von der 

Schonheit einer Glasurprobe verfiihren laBt, diese 
am groBen Stiick zu zeigen, weiB, wie groB die 
Enttauschung ist, sobald man seine 'Wirkung am 
Bau ersieht. Ich habe die Erfahrung gemacht, 

daB auBerste Zuriickhaltung in  bezug auf Farb
gebung, absolutes Unterordnen an den Ton des 

Klinkers, des Verputzes .Wirkungen erzeugen, die 
einer Kritik standhalten und auch nach langerer 
Zeit noch ais gut anerkannt werden miissen. Er- 

forderlich ist eben, daB allen Mitarbeitern, Archi

tekt, Bildhauer und Techniker, reichliche Erfah- 
rungen zur Yerfiigung stehen.

Ein sehr wichtiges Moment ist die Fugenteilung. 
Sie soli nie verschleiert werden, sondern immer in 
starkem MaBe ais konstruktives Element in den 
Yordergrund treten.

Der beste keramische Baustoff fiir den AuBen- 
bau ist der Klinker. Seine Hartę iibertrifft die 
vieler Hausteine. Die braunlich, rotlich, violett, 
schwarzlichen Tóne, verbunden m it dem seidigen 

Glanz seiner Oberflache, den er im Feuer an- 
nimmt, sind von groBem Reiz. Er bleibt deshalb 

zumeist unglasiert.
E in dem Klinker verwandtes Produkt ist die 

Terrakotta, dereń Farben von gelblich, grau iiber 
rot bis zum dunklen Braun reichen. Ihr ist natiir- 

lich ein anderer Platz anzuweisen ais dem Klinker.
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Sie kommt hauptsachlich mehr fiir Innenraume in 
Frage und hat dafiir die schier unbegrenzte Mog
lichkeit bei Anwendung von Glasuren in Form von 

Wandbekleidungen, Platten und freiplastischen 
Arbeiten.

An vielen guten Beispielen laBt sich erkennen, 
in welch reichem MaBe sich die Baukeramik das 
Vertrauen unserer besten Baukiinstler erworben 
hat. Noch stehen wir am Anfang der Entwick-

lung. Es sind aber alle Anzeichen vorhanden, daB 

es vorwarts geht und gerade auf dem Gebiete der 
modernsten Architektur ein noch fast uner- 
schlossenes Feld der Verwendungsmoglichkeit vor 
uns liegt. Dem Architekten wie dem Bildhauer 
steht ein Materiał zur Yerfiigung, das allen An- 
forderungen an Dauerhaftigkeit, Sachlichkeit und 
kiinstlerischem Ausdruck in  iiberreichem MaBe 
Geniige leistet. —
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