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Neubau der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Danzig.
A rch itek t: Adolf B i e 1 e f e 1 d t , Danzig.

(Hierzu 14 Abbildungen.)

I m  J a h re  1924 en tsch lo ß  sich d ie  A llg. O rts k ra n k e n 
k asse  in  D anz ig  zu einem  N eu b au  ih res V e rw a ltu n g s 
geb äu d es. N ach  m an n ig fach en  v e rg eb lich en  V e r

suchen , e ine B au ste lle  au s  dem  B esitz  des S en a te s  d er 
F re ien  S ta d t zu e rh a lten , w u rd e  —  im w e se n t
lichen au s  G rü n d en  d e r P re isg e s ta ltu n g  —  d as  E c k 
g ru n d s tü c k  an  d e r W allg asse , e in e r sp ä te re n  R in g 
v e rk e h rss tra ß e , au s  P r iv a th a n d  e rw orben . D iese B au 
ste lle  sch ließ t a rc h ite k to n isc h  den  S traß en zu g  K assu - 
b isch er M ark t— S am tg asse  vom  H a u p tb a h n h o f au s ab. 
N achdem  d e r V o rs ta n d  e inen  en g e ren  W e ttb e w e rb  
u n te r  e in igen  D an z ig e r A rch itek ten  v e ra n s ta l te t  h a tte , 
ü b e r tru g  e r dem  A rch . A do lf B i e l e f e l d t  die w e ite re  
B ea rb e itu n g  des P ro je k te s . G egenüber d essen  W e tt
b ew erb sen tw u rf sind  v o r  u n d  w äh ren d  d e r B auze it 
w esen tliche  Ä n d eru n g en  e in g e tre te n , e inm al d u rch  den  
W echse l d e r B au ste lle  u n d  d a n n  d u rch  d en  W echsel 
des P ro g ram m es . V on le tz te re m  ist am  b e d e u te n d s te n

d e r  V e rz ich t au f E ig en b e trieb e  zur H eilung  u n d  B e
h a n d lu n g  d e r K ra n k e n , v on  denen  a lle in  die B ade- 
h a u sa n la g e  ü b rig g eb lieb en  is t. D ie d u rch  d iese  E in 
te ilu n g sä n d e ru n g  fre ig ew o rd en en  R äu m e  w u rd en  
w äh ren d  des B aues zu W o h n u n g en  b es tim m t u n d  
en tsp rech en d  au sg e b a u t.

D er N eu b au  g lie d e rt sich in d as  H au p tg e b ä u d e  an  
der W a llg a sse  m it e tw a  25 000 cbm, d en  Z w ischenbau  
m it 1300 cbm u n d  d as  B ad g eb äu d e  m it 4600 cbm u m 
b a u te n  R au m es; d a s  H a u p tg e b ä u d e  m iß t bis zu r T rau fe
23.50 m, bis zum  F irs t 34 m; d as  B au g e län d e  is t 2400 (im 
g ro ß , von  d en en  957 (im d u rch  d en  H a u p tb a u , 165 am 
d u rch  den  Z w ischenbau  u n d  221 <im d u rch  d as  B ad e
h au s  b e d e c k t sind.

D as H a u p t g e b ä u d e  —  von  dem  A bb. 2 u . 3, 
S. 562, d ie  G ru n d risse  des E rd -  u n d  I. O bergeschosses 
w ied e rg eb en , w äh ren d  A bb. 1, u n te n , die S tra ß e n 
fa ssa d e , A bb. 7, S. 563, die H o ffa ssad e  n e b s t B ad eh au s

A bb. 1. S tra ß e n a n s ic h t  des V erw a ltu n g sg e b äu d es  d e r  Allg. O r tsk ra n k e n k a s se  D an z ig .
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d ars te llen  —  e n th ä lt im K e l l e r  geschoß  a u ß e r 
2 W ohnungen  für A ngeste llte  die F o rm u la rräu m e , das 
A rchiv  und die W irtsch a ftsk e lle r . D as E r d  geschoß  
is t a ls g roße  S ch a lte rh a lle  zur A b fertigung  des 
P ub likum s m it 28 S cha lte rn  au sg e b a u t (Abb. 12 u. 13, 
S. 565). E s is t au ß er von d er S traß en se ite  auch  m it

Abb. 2 (rechts). 

G rundriß  

vom I. Ob.-Geschoß.

sp ä te re  E rw e ite ru n g  d ien en  soll, n im m t ein B üro , die 
D ire k to rd ie n s tw o h n u n g  u n d  e ine  M ietw ohnung  auf. 
F ü r  d en  G esch ä ftsb e tr ieb  d e r  g e n a n n te n  G eschosse 
sind  F a h rs tu h ls c h ä c h te  v o rg eseh en , a b e r  d e r E inbau  
von  F a h rs tü h le n  is t a u s  K o s te n e rsp a rn isg rü n d e n  u n te r
b lieben. Im  III. u nd  IV . O bergeschoß  sind je 4 W oh-

Abb. 3 (h ieru n te r).

G rundriß  

vom  E rdgeschoß . 

M aßstab  1 : 500.

t  OBE.KG tSi-OJS

Abb. 4 - 6 .  

G rundrisse des B adehauses 

der Allg. O rtsk ran k en k asse  

in  D anzig .

M aßstab  1 : 500.

der G arten se ite  du rch  das H a u p ttre p p e n h a u s  v e r
bunden  (Abb. 9 u. 10, S. 564). D ieses v e rm itte lt den 
Y erk eh r bis zum II. O bergeschoß , w äh ren d  d ie  üb rigen  
G eschosse, die re inen  W ohnzw ecken  d ienen , d u rch  
zw ei w eite re  T rep p en h äu se r von  d er G a rten se ite  au s 
zugäng lich  sind. Im  I. O bergeschoß  liegen  die V e r
w altu n g sräu m e , d e r S itzu n g ssaa l u n d  d ie  R äum e für 
den  V e rtra u e n sa rz t. D as II. O bergeschoß , d as  fü r eine

nu n g en  g e sch a ffen  w o rd en , im m ass iv en  D a  c h - 
g esch o ß  sind  2 W a sc h k ü c h e n  m it T ro ck en b ö d en , ein 
A rch iv rau m  u n d  2 D ien s tw o h n u n g en  e in g eb a u t. Die 
W o h n u n g s tre p p e n h ä u se r h ab en  je  e inen  F a h rs tu h l e r
h a lten .

D er Z w i s c h e n b a u ,  u rsp rü n g lic h  fü r den  ä rz t
lichen Y^erkehr m it dem  B a d e h a u s  vo rg eseh en , is t 
h eu te  in den  ob eren  G eschossen  zu R u h eräu m en  a u s
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Abb. 7. B a d eh au s (links) und H in te ra n s ic h t des V erw altu n g sg e b äu d es.

Abb. 8. H a u p tp o rta l d e r  S tra ß en fro n t.

g e s ta lte t.  Im  E rd g e sc h o ß  is t e r fü r d ie  A u fs te llu n g  
von  F a h rrä d e rn , im K e lle rg e sch o ß  u n te r  E rw e ite ru n g  
d u rch  U n te rk e lle ru n g  des H ofes a ls  K o k s la g e rra u m  
a u sg e b a u t w o rden .

D as B a d e h a u s  (G ru n d risse  A bb. 4— 6, S. 562) 
b irg t im  K e lle rg e sch o ß  d ie  g e sa m te  K esse lan lag e  fü r 
die B ehe izung  u n d  d ie  B äder. E s  sind  h ie r 4 N ie d e r
d ru c k d a m p fs ie d e ro h rk e s se l v on  je  35 am H e izfläch e  fü r 
die s tü n d lich e  E rz e u g u n g  v o n  1 000 000 W . E . u n te r 
g e b ra c h t. V on h ie r a u s  w e rd e n  v e rs o rg t: d ie  N ie d e r
d ru c k w a rm w a sse rp u m p e n h e iz u n g  m it 2 B o ilern  von  je 
3750 1 In h a lt u n d  2 Z en trifu g a lu m w älzp u m p en , die 
W a rm w a sse rv e rso rg u n g sa n la g e  fü r säm tlich e  B üros, 
W oh n u n g en  und  den  g e sa m te n  B a d e b e tr ie b  m it 2

w e ite ren  B o ilern  v on  je 3750 1 In h a lt. A u ß erd em  w ird  
h ie r d e r D am pf fü r d ie  B äd er u n d  die N ie d e rd ru c k 
dam p fh e izu n g  des B ad eh au se s  e rzeu g t. B em erk e n sw ert 
is t  die T re n n u n g  d e r  W arm w asse rh e izu n g  des H a u p t
g eb äu d es  in  je  e in  g e tr e n n t  a rb e ite n d e s  S y stem  fü r  die 
B üros u n d  d ie  W o h n u n g en . F e rn e r  sind  im  K e lle r
g esch o ß  d ie  A u fb e re itu n g e n  fü r d a s  M oor- u n d  d as  
S an d b a d  u n te rg e b ra c h t. D as E rd g e sc h o ß  e n th ä l t  die 
M oor-, Sand-, K o h len säu re - u n d  S ch w efe lb äd er n eb s t 
den  d a z u g e h ö re n d e n  R e in ig u n g sw an n en , im  I. O ber 
gesch o ß  s in d  d as  D am p fb ad , d a s  H e iß lu f tb a d . S a u e r
s to ffb ä d e r  u n d  K a th e d e rd u s c h e n  (A bb. 11, S. 564) au f- 
g e s te ll t, d as  II. O bergeschoß  d ie n t d en  e le k tr . B äd e rn  
m it T e ilb e s tra h lu n g , V ie rze llen b ad  u n d  w e ite re n  m edi-
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Abb. 9. T rep p en h a u s im o bersten  G eschoß. Abb. 10. B lick  in  d a s  V estibü l.

Abb. 11. B lick in  den D uscheraum  des B adehauses.

zin ischen  B ädern . Je d e m  G eschoß s ind  die e n t
sp rechenden  R uhezellen  und  A u sk le ideräum e zugete ilt. 
D ie säm tlichen  B äder s ind  n u r d u rch  w asse rd ich te  V o r
h än g e  von  den  G ängen  zu r le ich te ren  Ü bersich t u n d  B e
d ien u n g  d u rch  die B ad em eiste r ab g e te ilt. D as D ach 
geschoß  e n th ä lt die W äsch ere ian lag e  u n d  R eserve- 
raum  fü r w e ite re  B äder.

D ie B auste lle  w e ist seh r sch lech ten  B au g ru n d  auf. 
D as H au p tg eb äu d e  u n d  der Z w ischenbau  sind  au f 
3079 lfdm g leich  284 S tck . B e tonp fäh len  von  8,50 bis
13.50 m L än g e  m it einem  Q u ersch n itt von  30/30 cm e r
r ic h te t;  au ß erd em  w u rd en  e n tlan g  d e r  b e re its  rissigen  
N a c h b a rb ra n d m a u e r S en k b ru n n en  n ied e rg eb rach t. 
W eg en  des g le ichm äß ig  sch lech ten  B au g ru n d es  k o n n te

d as  B ad eh au s  a u f  e in e r e isen b ew eh rten  1 m sta rk en  
B e to n p la tte  g e b a u t w erd en . D as K o n s t r u k t i o n s 
g e r i p p e  des H au p t- u n d  B a d g e b ä u d e s  e in sch l. des 
D achgeschosses  w u rd e  in E ise n b e to n  (A bb. 14, S. 566) 
h e rg e s te llt, d as  m it e igens h ie rfü r g e b ra n n te n  heim ischen 
tie fd u n k e lro te n  B a c k s te in e n  tu n lic h s t g ro b e r  S tru k tu r 
vo llfug ig , a lso  ohne n a c h trä g lic h e  O berfläch en b eh an d 
lung  d e r S te in e  o d e r d er F u g en , a u sg e m a u e r t w urde, 
w ie d ieses au ch  bei d en  h is to risch en  D an z ig e r B ack
s te in b a u te n  g e sch eh en  ist. D ie D äch e r s in d  in K upfer 
g e d e c k t. D ie F e n s te r  s in d  b ü n d ig  m it d e r gu ten  
A u ß en flu ch t a n g e o rd n e t.

Die ä u ß e r  e F  o r m e n g e  b  u  n g  is t m it U n ter
s tre ic h u n g  des s t ru k tiv e n  A u sb au es  a u s  dem  M ateria l
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Abb. 12. B lick  in  d ie  A b fertig u n g sh a lle  für d as P ublikum .

A bb. 13. In n e n a n s ic h t d es S ch a lte rra u m e s . 

A rc h i te k t : A dolf B i e 1 e f e 1 d t ,  D anzig .

N eubau  d e r  A llg em ein en  O rtsk ra n k e n k a s se  in D anzig .
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Abb. 14. E isen b e to n k o n s tru k tio n  d e r A llgem einen O rtsk ra n k e n k a sse  in  D anzig .

B a l t i s c h e r  B a u s t o f f h a n d e l ,  Fliesenarbeiten 
im Badehaus; F l o h r  A. - G., Fahrstuhlanlagen; G r o v e
A. - G., Heizung 11. Lüftung, Badehauseinrichtung; L o c h e  
& H o f f m a n  n ,  Fliesenarbeiten Badehaus; A. W. M ü l l e r
G. m. b. H., Be- und Entw ässerung Hauptgebäude; 
P r o c h n o w ,  Zimmerarbeiten; R o t h e n b e r g  N a c h f . ,  
Zement, K alk usw., Isolierung, Fliesenarbeiten (Haupt- und

Badgebäude); S i e m e n s ,  elektr. L ichtanlage Badgebäude; 
S e l i e f f l e r ,  T ischlerarbeiten: Fenster, Türen, Innenein
richtung, Möbel usw., T reppen im B adehaus; S c h n i b b e ,  
G laserarbeiten; T e l e f o n g e s e l l s c h a f t  D a n z i g  
(Priteg) G. m. b. H.. Telefon- und K lingelanlage; W a y s s  
& F  r e y  t  a g A. - G., Eisenbeton- und M aurerarbeiten für 
den gesam ten Aufbau. —

Über Barockarchitektur.
II. Zeit- und Wesensabgrenzung der barocken Bauweise.

Von Dr. Franz A r e n s ,  München. (Schluß von II. aus Nr. 66.)

ahezu um gekehrte Entw icklungstendenzen 
weist, wie es ja  nicht anders zu erw arten ist, 
die Beurteilung des Verhältnisses zwischen 
Barock und G o t i k  auf. W ährend die 
älteren, noch klassizistisch denkenden, Be
urteiler wohl ohne weiteres bereit gewesen 

sein dürften, eine V erw andtschaft zwischen den beiden 
übelangeschriebenen „Barbarism en“ zuzugestehen, erschien 
der Rom antik, die wohl den eigentümlichen W ert des 
Mittelalters, nicht aber denjenigen des Barock erfaßte, eine 
solche V erw andtschaft zwischen dem „seelenhaften“ Mittel
alter und dem „sensualistischen“ Barock ( S e l v á t i c o )  
unangängig, wie denn auch noch viel später ein katho
lischer Gelehrter, F. X. K r a u s  (oder ist es sein F o rt
setzer S a u e r ? )  erk lärt hat, erst im Barock habe man die 
(in der Renaissance noch lebendige) m ittelalterliche T rad i
tion zu verlassen begonnen. Umgekehrt w ären diejenigen 
Perioden, die einerseits die dualistisch-antithetische Auf
fassungsweise in die K unstbetrachtung einführten (hier ist 
vo r allem W orringers zu gedenken), anderseits die wicli-

tigen Entdeckungen über ein Fortleben go tischer Bau
traditionen m itten im barocken Bauwesen (durch B r a u n ,  
W i r t h u. a.) m iterlebten, d ie  W iederkehr des V erständ
nisses für das M ittelalter gerade im B arockzeitalter er
kannten (C a  s s i r e r, F r  e y), wohl durchaus auf Betonung 
der Analogien zwischen G otik und B arock eingestellt ge
wesen, wenn nicht die H erausarbeitung der S p ä t g o t i k  
als eines der übrigen „G otik“ n ich t ohne w eiteres konge
nialen Stilprinzips ( G e r s t e n b e r g ,  D e h i o ,  H ö v e r )  
diese neu beobachteten Analogien eben auf jenes Sonder
gebiet abgelenkt hätte. In diesem Sinne haben D e h i o  und 
H ö v e r ,  für einen Einzelfall aber auch der behutsame 
J e s s e n ,  ein Fortleben des spätgo tischen  W esens im 
Barock behauptet, w ährend C o h n - W i e n e r  bloß von 
Analogien spricht. Für die G otik als Ganzes bemerkt 
B r i n c k m a n n  ein Fortleben auf französischem  Boden 
(auf V erw andtschaften  zwischen C h i n o i s e r i e  und 
Gotik h a t auch S c h l o s s e r  hingew iesen); F r e y  betont 
das gotisierende W esen der zur A usführung gelangten 
Peterskuppel; H a u t t m a n n  stellt für D eutschland ge-

h e rau s  u n te r  V erz ich t au f jeden  p ru n k h a ften  A ufw and 
(vgl. A bb. 1, 7 und  8) en tw icke lt. Ä hnlich einfach 
is t auch  das In n ere  (Abb. 9— 13). M eist sind  g l a t t '  
fläch ige D ecken  und  W än d e  m it k la ren  hellen Leirn- 
fa rb en an strich en  vo rh an d en , d as  H olz w erk  is t in 
sch lich ten  sach lichen  F orm en , te ils in E iche d u n k e l 
gebeiz t, te ils in Schleiflack  behande lt. H erausgehoben  
und  besonderem  S chm uck durch  W an d m a lere i Vor
beha lten  ist d er g roße  S itzungssaa l, d aneben  das V o r
standszim m er u nd  das D irek to rz im m er. D ie F u ß b ö d en  
sind  im H au p tg eb äu d e  m it L inoleum  au f G ipszem ent
oder K o rk es trich  h e rgeste llt.

D as B a d g e b ä u d e  is t an  F u ß b ö d en  und  
W änden  m it F liesenbelägen  v ersehen  (vgl. Abb. 11, 
S. 564). Die zah lre ichen  R o h rle itungen  sind tu n lich s t 
in Schlitzen  oder besonderen  b e s te ig b a ren  S chäch ten

g e fü h rt. W o sie zu T a g e  liegen  m u ß ten , w u rden  sie 
zu le ich te re r U n te rsch e id u n g  in s in n fä llig en , je nach 
ihrem  Z w eck  v e rsch ied en en  F a rb e n  g es trich en .

A uf d er B au ste lle  b eg an n en  d ie  V o ra rb e iten  am 
5. J a n u a r  1925, d ie  E rd a rb e ite n  am  19. F e b ru a r  1925, 
d er e rs te  P fah l w u rd e  am  4. A pril 1925 geram m t, die 
E isen b e to n a rb e iten  d es  H a u p tg e b ä u d e s  w urden  am
10. O k to b er 1925, des B ad eh au ses  am  12. N ovem ber 
1925 b een d e t. D er E in zu g  in d ie  B üros des H au p t
g eb äu d es fan d  am  9. O k to b e r 1926, in d ie  W ohnungen 
ab  O k tober 1926 s ta t t .  D ie F e r tig s te llu n g  des B ade
hauses w u rd e  zu rü ck g es te llt. E s  w u rd e  am  30. April 
1927 d er B en u tzu n g  ü b e rg eb en . D ie B aukostensum m e 
b e läu ft sich au f in sg esam t rd . 2 700 000 G ulden.

V on den  zah lre ich en  am  N eu b au  b e te ilig ten  F irm en 
nennen  w ir n u r d ie  w esen tlich s ten  n ach s teh en d :
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ladezu e i n  F o r t w i r k e n  g o t i s c h e r  Einflüsse fest 
(sowohl in der Spätstufe des deutschen Barock wie um 
1680), w ährend F r a n k l  zw ar die G otik als Ganzes zu 
den ,,barockartigen“ Stilen rechnet, aber zwischen ihr und 
dem Barock doch bloß eine „W aldverw andtschaft“ walir- 
haben will.

W ir dürfen wohl überhaupt schon von einer R eaktion 
gegen die allzu grundsätzlichen Angleichungen von Gotik 
und Barock sprechen. So w eist B r i n c k  m a n n darauf 
hin, daß dem Barock „funktionelle K raftspannung“ in ge
ringerem Grade eigentüm lich sei; W ö 1 f f 1 i n meint, zu 
den festen Rahmen und leichten Füllungen der G otik lägen 
im Barock geradezu G egensätze vor; R o s e  w eist in der 
U berstabilität des barocken U nterbaus etw as der Gotik 
geradezu G egensätzliches auf, und selbst der A ntithetiker 
H ü b s c h e r  hat, w ahrscheinlich von einer Bemerkung 
S c h m a r s o w s  (der auf die „relative G eschlossenheit des 
barocken H ochdrangs“ liinwies) angeregt, zugegeben, daß 
das Aufwachsen barocker B auten „n icht gotisch unbe
hindert“ vor sich gehe. Diese zurückhaltendere A rt der 
Angleichung dürfte denn auch in der Folge zu R echt be
stellen.

H andelt es sich bei den B etrachtungen über G otik und 
Barock oft um vom Chronologischen völlig losgelöste V er
gleiche, so bedeutet die Feststellung der Beziehungen des 
Barock zu A ntike und K l a s s i z i s m u s  ein historisches 
Problem im eigentlichen Sinn. Denn, wenn z. B. E b e 
(ähnlich äußert sich neuerdings T h o m a e )  betont, daß die 
Nachahmung der A ntike auch im Barock stets gewollt ge
wesen ist, S c h m a r s o w  von immer w ieder und m it 
immer stärkeren  K räften w iederholten Anläufen der An
tike spricht, so liegt es auf der Hand, daß die Ausein
andersetzung m it der A ntike jedenfalls auch innerhalb der 
Zeitgrenzen. die die communis opinio dem B arock setzt, 
stets aktuelle Bedeutung gehabt haben muß. Insow eit ist 
es ja  auch richtig, daß der W eltsieg des Barock zugleich 
einen Sieg der A ntike bedeutet, doch möchte ich es aller
dings nicht m it S c h l o s s e r  wagen, deshalb auch von 
einem Siege des K l a s s i z i s m u s  im W ege des Barock zu 
sprechen, und auch das sicher vorhandene barocke Elem ent 
in der Persönlichkeit eines W i n c k e l m a n n  bestand 
nicht i n f o l g e  dessen k lassizistischer R ichtung, sondern 
u n b e s c h a d e t  dieser E instellung. Ähnlich war K r u b -  
s a c i u s ,  den man früher als „Besieger des B arock“ 
apostrophierte, in W irklichkeit ein V ertre ter des arch itek 
tonischen Spätbarock m it einem Einschlag klassizistischer 
Theorie. Jedenfalls dürfen w ir gerade dem W inckelm ann- 
Biographen K arl J  u s t  i die E rkenntn is entlehnen, daß 
zwischen der Fortbildung der A ntike und deren  regel
rechter „Übernahme“ ein grundsätzlicher U nterschied ge
macht werden muß. A nderseits is t es aber am Platze, 
darauf hinzuweisen, daß  neuerdings Einflüsse einer au then
tisch „antiken“ Stilrichtung, die man als „antikes B arock“ 
zu bezeichnen pflegt, sowohl auf die „K lassizisten“ P  a 1 - 
1 a d i o und P  i r  a  n e s i als auf den „E rzbarockisten“ 
B o r r o m i n i  festgestellt w orden sind.

Diese V ielgestaltigkeit der antiken  Einflußm öglich
keiten m acht es begreiflich, daß  wir heute der system a
tischen Gegenüber- und N ebeneinanderstellung „freier“ und 
„strenger“ R ichtungen innerhalb der A rchitekturgeschichte 
des 16. bis 18. Jah rh . einige V orbehalte entgegenzusetzen 
genötigt sind. Gerade derjenige Forscher, der dieser Gegen
sätzlichkeit die tiefste und reichste A usprägung gegeben 
hat, Heinrich v o n  G e y m ü l l e r ,  gesteh t selbst das Un
befriedigende seiner schroffen Zergliederung schon im- 
plicite dadurch zu, daß er n icht allein neben die „barocke“ 
R ichtung noch eine besondere „bizarre“ gesetzt hat, 
sondern überdies gar noch eine „gem ischte“ hinzuzufügen 
gezwungen w ar, die denn auch natürlich  w eder unbedingt 
barock, noch unbedingt klassizistisch  aussah, sondern jene 
von innen heraus ström ende prinzipienfreie Lebendigkeit 
hatte, wie sie allem echten künstlerischen Schaffen, auch 
den in jene beiden H auptkontrastbegriffe eingeengten, 
eigentümlich ist. Im besonderen w irkte dann auch noch 
B r i n c k m a n n s  (durch E b e und F  1 e t  c h e r in  ge
wissem Sinne vorausgeahnte) Palladiodeutung befreiend. 
Dennoch is t dieses G e y m ü l l e r  sehe N e b e n -  u n d  
W i d e r e i n a n d e r  k o n t r a s t i e r e n d e r  S t r ö 
m u n g e n  der obligatorischen H erausarbeitung r a s e  h 
a u f e i n a n d e r f o l g e n d e r  R a d i k a l g e g e n s ä t z e  
v o r z u z i e h e n ,  und, w enn auch D. F  r e y s  Bemerkung, 
es handle sich bei „klassizistischer“ und „barocker“ E in
stellung nicht um W esens-, sondern um T em peram ents
unterschiede, gew iß durchaus berech tig t ist, so wäre es 
doch nicht angängig, der — u. a. von W i 11 i c h , J o s e p h ,  
K l o p f e r ,  E s c h  e r ,  T h o m a e  und D e h i o  über
nommenen, von letzterem  besonders lebendig im Sinne 
einer historischen „Spannung“ verstandenen  — V or

stellungsweise G e y m ü l l e r s  völlig den R ücken zu 
kehren.

N ur m üßte allerdings in Zukunft davon abgesehen 
werden, das Spezifische des K lassizismus im Vergleiche 
zum Barock vornehm lich in der strengen Nachahm ung an 
tiker Einzelform en suchen zu wollen. W as w ir schon lange 
unbestim m t fühlten, was B r i n c k m a n n  zur Feststellung 
eines spezifisch „barocken K lassizismus“ für die franzö
sische A rchitektur führte und was bereits S c h m a r s o w  
zu einer geistreichen Äußerung über das „D oppelgängertum “ 
veranlaßte, is t heute durch G i e d i o n s scharfsinnige A na
lysen vollends deutlich gew orden: der K lassizismus is t „kein 
Stil, sondern eine Färbung“. Der entscheidende Übergang aus 
dem B arock in die nächstfolgende Epoche der Geistes
geschichte erfolgt auch auf architektonischem  Gebiet nur 
unter dem D eckmantel, nicht aber im Zeichen des K lassi
zismus — das eigentliche W esen der Unterscheidung wird 
durch das Mehr oder W eniger orthodox-antiker Einzel
heiten nicht berührt; es g ib t Probestücke eines auch in 
archäologischem  Sinne korrekten  „Klassizism us“, bei denen 
dennoch eine durchaus barocke Baugesinnung herrschend 
ist. H ier sei an Fälle wie die des K r u b s a c i u s  oder 
P i r a n e s i , in gewissem Sinne auch W i n c k e l m a n n ,  
nochmals erinnert.

Endlich sei hier noch m it einigen W orten der Be
ziehung des Barock zur n a t i o n a l e n  E i g e n a r t  der 
einzelnen V ölker gedacht! N ach H ö v e r  und D e h i o  
entspricht das Barock insbesondere der nationalen E igen
art des d e u t s c h e n  V olkes; von dem deutschen „Raum 
barock“ hebt Höver die italienische B arockentw icklung von 
vornherein als „K örperform enbarock“ ab, nicht ohne aller
dings diesem sozusagen uneigentlichen Barock doch eben
falls „Sinn für dynam ische Komplizierung des Raum 
haften“ zuzuerkennen. Ähnlich is t G r a u t o f f  der Mei
nung, daß Italien nur ein Präludium  für das Barock abgebe, 
erst D eutschland und Spanien seine eigentliche V erw irk
lichung heraufführten. T atsache ist es ja  wohl, daß ge
wisse H öcbststeigerungen barocker Prinzipien gerade auf 
deutschem  Boden besondere K raft und D auer bew ährt 
haben. Dennoch hat auch Italien, wo ja  doch, selbst, 
wenn G u r l i t t s  Versuch, den B autyp des V ignolaschen 
Gesü aus Catalonien herzuleiten, überzeugender aus
gefallen w äre, die Urheim at des Stiles gesucht w erden 
müßte (denn schon Michelangelo und Palladio reichen 
tiefer ins spezifisch Barocke als der Gesü, ganz zu ge- 
schweigen von der entscheidenden Rolle der Oberitaliener 
bei der H erausarbeitung der w irklich vollbarocken Ele
mente!), ein vollwüchsig barockes K unstleben hervor
gebracht. A llerdings is t das rasch zum „W eltstil“ ge
wordene Barock niemals etw as so spezifisch Italienisches 
gewesen, wie die Hochrenaissance, w as aber n ich t aus
schließt, daß das Anheben der neuen T onart bei den ver
schiedenen V ölkern nach D e h i o s Auffassung n ich t anders 
als etw a nach derjenigen E b e s auf Grund spontanen 
Reifens erfolgt ist.

E rw ähnung verdienen auch noch die verschiedenen 
Anschauungen über den Zusammenhang, sei es des Barock, 
sei es der italienischen B aukunst, m it dem O r i e n t :  wir 
stoßen da auf den wohl unüberbrückbaren Gegensatz 
zwischen einer R ichtung, die gerade im Barock eine A b
kehr von dem bis dahin in Italien herrschenden Orientstil 
erblickt ( R i e g l ,  P a t z a k )  und einer anderen, die eben
falls eine durchgreifende O rientalisiertheit der italienischen 
Baukunst behauptet, aber nur gerade für die R enaissance 
eine A usnahme m acht, übrigens gerade deshalb in ihr 
etwas der N ationalkonstante W idersprechendes erblickt 
( K l o p f e r ) .  Eine Ü bertragung der orientalischen A rchi
tekturform en auf dem W ege über Spanien (wo ja  die 
m aurische K om ponente außer F rage steht; für die Spanien 
politisch nahestehenden N iederlande is t ein solcher E in
schlag von D e r i behaupte t worden) hielt vor nahezu 
einem Jah rhundert Amico R i c c i  für eine H auptunterlage 
der B arockentstehung; einzelne E inw irkungen orientalischer 
K unst auf italienische B arockarchitekten , die aber keines
wegs auf eine grundsätzliche A bhängigkeit der letzteren 
hinauslaufen, wies G u r 1 i 11 nach.

Den Einfluß der V olksart oder gar l o k a l e r  Stam m es
eigentüm lichkeiten auf die besondere A usprägung der 
B arockarch itek tur in einzelnen G egenden des näheren zu 
beleuchten, kann von vornherein  n ich t A ufgabe dieser 
knappen Zusam m enfassung sein; w ir beschließen also m it 
den eben gem achten A ndeutungen unseren V ersuch, das 
W esen des B arock sozusagen aus seiner re la tiven  E igen
a rt heraus negativ  zu begrenzen, und gehen in unserem 
HI. A bschnitt dazu über, nun noch einige Feststellungen 
über d ie  a b s o l u t e ,  p o s i t i v e  W e s e n s a r t  d e s  
S t i l e s  zu versuchen. —

24. A ugust 1927. 567



V erm isch tes.
G egen  d ie  R eich sfo rsch u n g sg ese llsch a ft für W irtsch a ft

lich k eit im  B a u en  u n d  W o h n u n g sw e se n . Aus dem 10-Mil- 
lionen-Fonds des Reiches, den dieses für Studien der i\euen 
Baumethoden ausgesetzt hat, sollen bis je tz t F rankfurt 
a. M. 500 000 M., das Bauhaus Dessau 350 000 M. und die 
Stadt S tu ttgart 350 000 M. erhalten. Die halbe Million für 
Frankfurt, die vom V erw altungsrat der Reichsforschungs
gesellschaft für w irtschaftliches Bauen bewilligt wurde, ist 
zur Erprobung des F rankfurter M ontageverfahrens von 
S tad trat May in einer Großsiedlung zur Verfügung gestellt 
worden. Es handelt sich hier um eine Großsiedlung m 
Praunheim, in der die Plattenbauw eise erprobt werden soll.

Diese ersten Bewilligungen von Geldmitteln durch die 
Gesellschaft haben V eranlassung zu einer Eingabe aus Bau
fachkreisen an den D eutschen Reichstag und den R eichs
arbeitsm inister gegeben, der eine große Zahl von Fach
genossen, unter anderem folgende, zugestimmt haben: 
Landtagsabgeordneter S c h l u c k e b i e r ,  Dortmund; 
M inisterialrat Dr. h. c. K r a m e r ,  Dresden; Prof. Dr.Ing. 
E. h. Emil H ö g g, Dresden; Prof. Dr. S c h u l t z  e - N a u m -  
b ü r g ;  Geheimrat Prof. Dr. Cornelius G u r 1 i 11, Dresden; 
Geh. B aurat Dr.-Ing. S c h m i c k , München; Ob.-Reg.- und 
B aurat N o n n , Berlin; Gehrt. Dr.-Ing. E. h. Ludwig 
H o f f m a n n ,  Berlin; Prof. E. B l u n c k ,  Berlin; Prof. 
Dr.-Ing. E. h. B r i x ,  Berlin; Prof. E. G i e s e ,  Vors. des 
Arch.- u. Ing.-Vereins Berlin; Prof. Dr.-Ing. E. h. Hugo 
H a r t u n g  usw. Auch eine Reihe von Fachverbänden 
haben sich angeschlossen.

Die Eingabe wendet sich zunächst gegen obige Be
willigungen. In allen drei Fällen seien schon erhebliche 
Bauversuche m it öffentlichen Geldern durchgeführt worden, 
man sei aber bei der A usführung der Versuche sehr ein
seitig vorgegangen und durch die von den Stellen bevor
zugten Bauweisen werde das bisherige Bauhandwerk in 
seiner Existenz bedroht. Ebenso werde dort einseitig der 
Bau von Großsiedlungen betrieben, der für Kleinsiedlungen 
auf dem Lande als Versuchsobjekt gar nicht in Frage 
komme, trotzdem diese noch gerade heute besonders 
wichtig seien. Sie gehörten daher ebenfalls in den Studien
bereich der Gesellschaft.

Es wird daher der A ntrag gestellt, die R eichsstudien
gesellschaft so zusammenzusetzen, daß das Handwerk, die 
Kalk-, Ziegel- und Eisenindustrie neben der Zement
industrie sowie die unabhängige Bauwissenschaft gleich
mäßig in  ihr vertreten  seien. Der Vorsitzende sollte ferner 
nicht gleichzeitig dem Vorsitzenden einer w irtschaftlichen 
Interessentengruppe, sondern einem wissenschaftlich un
abhängigen Baufachmanne übertragen werden. Es wird 
ferner für nötig gehalten, daß die preuß. Akademie des 
Bauwesens, die Dresdner und Bayerische Akademie der 
Künste, die Techn. Hochschulen, sämtliche Einzelstaaten 
usw. durch angesehene Baufachleute vertre ten  seien.

Die geldlichen Zuführungen an Dessau, F rankfu rt a. M. 
und S tu ttgart sollten zunächst zurückgezogen werden, um 
diesen drei Stellen nicht einen ungerechtfertigten V or
sprung zu geben, ferner sollten die bisherigen, do rt an- 
gestellten Bauversuche von unparteiischer Stelle fach
männisch eingehend geprüft werden. Vor Vergebung 
w eiterer Mittel sei ein Versuchsprogramm aufzustellen und 
zunächst in der Fachw elt öffentlich zur K ritik  zu stellen. 
W ir können uns diesen A nträgen nur anschließen.

. Die D enkschrift wird m it dem Ersuchen verbreitet, das 
Zustimmende Hrn. Ob.-Reg. u. B aurat Dr. N o n n ,  Berlin- 
Wilmersdorf, N ikolsburger Str. 6, eingehend Mitteilung zu 
machen. —

B u n d e s ta g  d es B. D. A. in  H a in b u rg . Vom 6.— 10. Sep
tember d. J . tag t in Hamburg der „ B u n d  D e u t s c h e r  
A r c h i t e k t e  n“. Am 6. September beginnt die Tagung 
mit einem Empfangsabend des V orstandes und Bundes
ausschusses, am 7. September folgt dann eine in terne 
Sitzung. Für die bereits eingetroffenen Bundesm itglieder 
finden Besichtigungen statt. Am Abend Em pfang im 

Curio-Haus. Am 8. September vorm ittags öffentliche Ver
sammlung in der Stadthalle. Nach Eröffnungsansprache des 
Bundesvorsitzenden, Prof. Dr. Wilh. K r e i s ,  zwei V or
träge. Es spricht zunächst Reg.-Bmstr. a. D. B e n s e 1, 
Hamburg, dann noch ein zweiter Redner über noch bekannt 
zu gebende Themen. Es folgt die Eröffnung der A u s 
s t e l l u n g  „N e u e s W o  h n e n“ und der A usstellung 
von W erken der Mitglieder des Landesbezirkes in der 
Stadthalle. Der N achm ittag ist einer nicht öffentlichen 
Sitzung freigehalten. Nach einem Bericht über den in ter
nationalen A rchitektenkongreß in Amsterdam sollen die 
neuen W ettbew erbsgrundsätze angenommen werden. Es 
schließt sich an ein Bericht des Studienausschusses des
B. D. A. für zeitgemäßes Bauen an. dann folgen V orträge 
über das preußische S tädtebaugesetz und seine B edeutung
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für die freie A rchitektenschaft, über die K am m erfrage, über 
Satzungsänderungen, schließlich über den Geschäftsbericht. 
Am 9. Septem ber w erden die in ternen  B eratungen fort
gesetzt und abgeschlossen. Abends k u ltu re lle r Abend im 
Curio-Haus m it F ilm vorführungen und V orträgen über 
modernen W ohnungsbau, veran sta lte t vom Studien
ausschuß des B. D. A. Am 10. Septem ber F ah rt nach 
Helgoland oder Lübeck nach W ahl. —

T a g u n g  d e r  K o m m u n a le n  V e re in ig u n g  fü r  W o h n u n g s 
w e se n  in  S tu t tg a r t  am 5. und 6. Septem ber. Zweck ist. die 
gemeinsam e Besichtigung der W erkbundausstellung „ Di e  
W o h n u  n g “. Es finden dabei im großen Saal des S tadt
gartens am 5. Septem ber auch V orträge s ta tt. Es spricht: 
M inisterialrat Dr. S c h m i d t ,  Reichsarbeitsm inisterium , 
über „ Z i e l e  u n d  W e g e  d e r  R a t i o n a l i s i e r u n g  
d e s  W o h n u n g s b a u e s “ (mit Lichtbildern), ferner 
Prof. Dr. Joseph  F r a n k ,  W ien, über „ D ie  G r o ß 
s t a d t w o h n u n g  u n s e r e r  Z e i t “ (mit Lichtbildern). 
Dann Führung durch S tad tgarten  und Gewerbehalle, 
darauf gem einschaftliche B esichtigung d er Siedlung auf dem 
Weißenhof. Am 6. Septem ber Führung durch die In te r
nationale Plan- und M odellausstellung neuer B aukunst in 
den A usstellungshallen auf dem Interim -Theaterpatz. 
Nachher Besichtigung städ tischer Siedlungen. —

D e u ts c h e r  B a u sc h u lb u n d . W ir erhalten  folgende Zu
schrift: „Der von den V erbänden der B a u s e  h u l -  
a b s o l v e n t e n  gegründete „ D e u t s c h e  B a u s c h u l 
b u n d “ erstreb t un ter W ahrung  strengster religiöser und 
parteipolitischer N eu tralitä t die Hebung von Ansehen und 
W ertung des gesam ten Standes der B auschulabsolventen 
und dam it des einzelnen A bsolventen; e r verfo lg t aber 
nicht die D urchführung rein beruflicher und w irtschaft
licher Belange, die den B erufsverbänden und O rganisa
tionen zu überlassen sind.

Die M itarbeit einer großen Zahl von D irektoren der 
Bauschulen und die H inzuziehung des Bundes zu allen Be
ratungen in den Ministerien, soweit In teressen  der B au
schulabsolventen berührt werden, beweisen die G eltung des 
Bundes an m aßgebenden Stellen.

Wie notw endig der Zusamm enschluß im In teresse des 
Standes der B auschulabsolventen ist, zeigen einige fol
gende gegenw ärtig  zur V erhandlung stehende A ngelegen
heiten: Stellungnahm e gegen die beabsichtigte Ausschal
tung der freien selbständigen B auschulabsolventen aus der 
neu zu errichtenden Kammer für die freien technischen 
Berufe; Erlangung der gesetzl. zu schützenden Berufs
bezeichnung „B aum eister“ nach dem V orbild von Sachsen 
und Süddeutschland; F orderung nach E rhöhung der allge
meinen und praktischen V orbildung für die Aufnahme in 
die Baugewerkschule, entsprechend den höheren Anforde
rungen im Berufe; erleichterte Zulassung der befähigten 
bauschulabsolventen zum H ochschulstudium  unter W ertung 
der auf der Bauschule erw orbenen K enntnisse.

Die erfolgreiche D urchführung d e ra rtiger Angelegen
heiten, dazu persönliche W eiterbildung durch  fachliche 
V orträge, sind Aufgaben des „D eutschen Bauschulbundes“ 
und bedeuten Hebung des gesam ten Standes.

Dies Ziel kann aber nur erreicht w erden durch Mit
hilfe a l l e r  B auschulabsolventen. gleichgültig  ob sie im 
freien selbständigen oder angestellten  Berufe stehen oder 
als Beamte tä tig  sind.

D er A ltherren-V erband d e r B auschulabsolventen — 
Sitz Berlin — ru ft deshalb" alle in der Provinz Branden
burg ansässigen A bsolventen auf zum B eitritt in den neu 
zu gründenden ,.P r o v i n z v e r b a n d  B r a n d e n b u r g  
i m D e u t s c h e n  B a u s e  h u 1 b u n d “ und erbittet Mel
dungen an den Schriftführer des V erbandes, Hrn. Arch. K. 
F ¡ s c h e r ,  Berlin N 31, V oltastr. 33. —

N a c h s c h r i f t  d e r  S c h r i f t l e i t u n g .  W ir geben 
dem vorstehenden A ufruf gern  R aum , ohne uns dadurch 
mit allen darin angestreb ten  Zielen völlig einverstanden 
zu erklären. W as die K am m ern der freien technischen 
Berufe betrifft, so schein t uns aber ein Irrtum  vorzuliegen 
Die M itgliedschaft um faßt (vgl. Nr. 54, S. 456) ..alle deut
schen S taatsangehörigen aus dem  Stande der freien tech
nischen Berufe, die sich in ihrem Beruf ausschließlich 
selbständig betätigen  und eine ausreichende allgemeine 
fachliche A usbildung sowie eine m indestens vierjährige 
praktische T ätigkeit nachw eisen“ . W elche Anforderungen 
zur Aufnahme genügen, soll e rst bei den weiteren Be
ratungen des G esetzentw urfes festg’estellt werden. —

In h a lt:  N eu b au  d e r  A llg em ein en  O r tsk ra n k e n k a s se  in Danzig. 
— Ü ber B a ro c k a rc h ite k tu r . II . (Sch luß .) Z e it-  und W esensab
g ren zu n g  d e r b a ro c k e n  B a u w eise . — V erm isch tes . —

Wr fi«

V erlag  der D eutschen  B auzeitung, G .m .b .H .  in Berlin.
F ü r die R e dak tion  veran tw o rtlich : F r i t z  E i s e l e n  in Berlin.
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