
DEUTSCHE BAUZEITUNG
MIT DEN BEILAGEN: STADT UND SIEDLUNG /  WETTBEWERBE 

KONSTRUKTION UND AUSFÜHRUNG /  BAUWIRTSCHAFT UND BAURECHT
HERAUSGEBER: P R O F E S S O R  E R IC H  B L U N C K
SCHRIFTLEITER: REG.-BAUMSTR. FRITZ EISELEN

Alle Rechte V orbehalten. — F ü r  n ich t v e rlan g te  B e iträge k e in e  G ew ähr.

öT T a H R G A N G  BERLIN, D E N  10. D E Z E M B E R  1927 Nr. 99

Die Großsiedlung Britz in Berlin-Neukölln.
A rc h ite k te n :  S ied lu n g  d e r  D e Ge W o : E n g e l m a n n  & F a n g m e y e r ,  Berlin.

S ied lu n g  d e r G eh ag : B runo  T a u t  u n d  M artin  W a g n e r ,  B erlin.

V on R e g -B a u m e is te r  a . D . D r.-Ing . W e d e m e y e r ,  B erlin . (Schluß aus Nr. 98. — H ierzu  i. G. 47 A bbildungen.)

N
a c h d e m  in  d e r  v o r ig e n  N u m m e r  d ie  S ie d lu n g  
d e r  D e G e W o  b e h a n d e l t  w o rd e n  is t ,  w ird  im 
F o lg e n d e n  d ie  d e r  G e h a g  d a r g e s te l l t .

2. D i e  S i e d l u n g  d e r  G e h a g .
E in  u n g e fä h r  in  d e r  M it te  d e s  G e lä n d e s ,  u n w e i t  

der F r i tz -R e u te r -A lle e , v o r h a n d e n e r  T e ic h  w a r  f ü r  d ie  
A u fs te llu n g  d e s  P la n e s ,  A u s b ild u n g  d e r  d re ig e s c h o s s ig e n  
R a n d b e b a u u n g  u n d  E r r ic h tu n g  d e r  im  I n n e rn  l ie g e n d e n  
z w eig esch o ss ig en  E in fa m il ie n -R e ih e n h ä u s e r  b e s t im m e n d  
(Abb. 3, S. 802, v o r .  N r.,  u . A b b . 40 , S. 8 1 1). D e r  T e ic h  
w ird  in  se h r  g e s c h ic k te r  W e is e  v o n  e in e m  h u fe is e n 
förm igen  B a u te i l  u m s c h lo s s e n  (A b b . 41 , S. 8 1 1), d e r  
g e w isse rm aß e n  d a s  a r c h i te k to n is c h e  u n d  s tä d te b a u l ic h e  
Z en trum  d e r  S ie d lu n g  d a r s te l l t .

D as In n e re  d e s  H u fe is e n s  h a t  e in e  s c h lic h te  A rc h i
te k tu r  e rh a l te n , d ie  d e m  in  s e in e r  F o rm  v e r ä n d e r te n  
T eich  m it d e n  G a r te n a n la g e n  e in e  g ro ß z ü g ig  w irk e n d e  
U m sch ließung  g ib t  (A b b . 42  u . 43 , S. 8 1 2). U n te r s tü tz t  
w ird  d iese  W ir k u n g  d u rc h  d ie  g le ic h m ä ß ig e  V e r te i lu n g  
d er F e n s te r -L a u b e n  u n d  d e r  d re i  g ro ß e n  D u rc h fa h r te n .  
Auf e inem  r o te n  Z ie g e ls te in s o c k e l  e r h e b t  s ic h  d ie  
F a ssad e  in  w e iß e m  P u tz .  D ie  L a u b e n  s in d  m it  e in e r

Z ie g e ls te in s c h ic h t  e in g e fa ß t  u n d  d ie  In n e n w ä n d e  m e e r 
g r ü n  g e s t r ic h e n .

A n  je d e r  S e ite  d e r  Ö ffn u n g  d e s  H u fe ise n s  l ie g t  e in  
e in g e sc h o s s ig e r  F lü g e l,  z w isc h e n  d e n e n  m a n  a u f  e in e r  
b re ite n ,  n a c h  u n te n  fü h re n d e n  T re p p e  in  d ie  G a r te n 
a n la g e  g e la n g e n  k a n n . D ie  b e id e n  F lü g e l e n th a l te n  je  
e in e  K o n d i to re i  u n d  je  e in e n  V e rsa m m lu n g s ra u m  
(A bb . 42 , S. 812). D ie  in n e re  W a n d b e k le id u n g  in  
b e id e n  R ä u m e n  b e s te h t  a u s  g e lb la s ie r te n  S p e rrh o lz 
p la t te n  m it  b la u  a b g e s e tz te n  L e is te n .  N a c h  dem  
In n e re n  zu  s in d  v o r  d e n  F lü g e ln ,  v o n  d em  V o rp la tz  
a u s  z u g ä n g lic h , b lu m e n g e sc h m ü c k te  T e r ra s s e n  a u s  
ro te n ,  w e iß g e fu g te n  Z ie g e ls te in e n  v o r h a n d e n . U n te r  
d ie s e n  lie g e n  d ie  T o ile t te n  u n d  V o r ra ts r ä u m e  fü r  d ie  
K o n d i to re i  u n d  d ie  B ü ro rä u m e  fü r  d ie  „ E in f a “ , d ie  
d ie  V e rw a ltu n g  u n d  d ie  E in z ie h u n g  d e r  M ie ten  fü r  d ie  
G e h a g  ü b e rn o m m e n  h a t .

D ie  w e i te r e  B e b a u u n g  d e r  F r i tz -R e u te r -A lle e  z e ig t  
z w a r  d u rc h  d ie  v o rg e z o g e n e n  u n d  ü b e r  D a c h  g e fü h r te n  
T re p p e n h ä u s e r  u n d  E c k a b s c h lü s s e  e in e  s tra f fe  a r c h i 
te k to n is c h e  A u f te ilu n g , h a t  a b e r  m it  ih rem  b lu tro te n  
P u tz  z u  d em  d a z w is c h e n lie g e n d e n  H u fe ise n  k e in e  zu-

Abb. 24. S tra ß e n a n s ic h t  e in e r  d e r  W o h n h au sg ru p p en  in  d e r  F ritz -R e u te r-A llee .
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sa m m e n g e k e n d e  F a r b e n w irk u n g  (A bb . 24, S. 809). B ei 
d e r  w e iß  u n d  g e lb  g e p u tz te n  B a u g ru p p e  a n  d e r  S ta v e n -  
h a g e n e r  S tr a ß e  w ird  d ie  a rc h i te k to n is c h e  G e s ta ltu n g  
d u rc h  d ie  v ie le n  k le in e n  F e n s te rö f fn u n g e n  (A bb. 44, 
S. 813) e ig e n a r t ig  b e e in f lu ß t .

D ie  g u te  F ü h r u n g  d e r  W o h n s tr a ß e n  im  In n e rn  d e r  
S ie d lu n g  f in d e t  d u rc h  d ie  A r c h i te k tu r  u n d  A n o rd n u n g

S tra ß e  se h e n  k a n n ,  w o  a u f  d e r  l in k e n  Seite neben einen 
w e iß e n  e in  g r a u s c h w a r z e r  Giebel gesetzt worden ist 
(Abb. 47, S. 814).

F ü r  die Baugruppen an der Fritz-Reuter-Allee mit 
flachem Dach war vom Magistrat erst nach mehreren 
Ablehnungen wegen der künstlerischen Verschiedenheit 
zu den Bauten der DeGeWo (auf Grund mehrfacher 
Gutachten der Kunstkommission und des Reichskunst-
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O B E R G E S C H O S S

Abb. 25 u. 26 (ganz links).
G ru n d risse  e in er E in

z im m erw ohnung  m. Kammer 
und  e in e r  Zw eizim m er

w oh n u n g  in d er F ritz-R euter- 
und P a rch im er Allee.

Abb. 27. G rundriß  zweier 
E inz im m erw ohnungen  mit 

K am m er in  der 
S tav en h ag en e r Straße.

Abb. 28 (ganz links).
G rundriß  zw eier 

Z w eizim m erw ohnungen 
und K am m er im  Hufeisen.

Abb. 29. G rundriß  
e in e r  D reizim m erw ohnung 
m it K am m er im  Hufeisen.
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< M » S t A bb. 32—35. G ru n d ris se  des K eller-, Erd-, Ober- und 
D ach g e sch o sses  e in es  E in fam ilien h au ses  

m it 3 Z im m er und  K am m er.
Abb. 36—39. G ru n d risse  d es K eller-, Erd-, O ber- und 

D ach g e sch o sses  e in es E in fam ilien h au ses  
m it 4 Z im m er und  K am m er.

Abb. 31. G rundriß  e in er V ierz im m erw ohnung  
m it K am m er an  den A brundungen  des H ufeisens,

ERDGESCHOß

Typ m

d e r  E in fa in il ie n -W o h n b a u s g ru p p e n  k e in e  b e so n d e re  
F ö rd e ru n g .  D ie  Z u rü c k s te llu n g  e in z e ln e r  B a u te i le  m it  
d e n  re ic h lic h  v e rs c h ie d e n  g e fo rm te n  G ie b e ln , d ie  s ich  
te ilw e is e  g e z w u n g e n  ü b e rsc h n e id e n , g ib t  d e m  B e 
s c h a u e r  e in  a p a r te s ,  a b e r  v o m  G e w o h n te n  s e h r  a b 
w e ic h e n d e s  B ild  (A bb. 45, S . 813, u . A b b . 46  u . 47, 
S. 814). D e r  f a rb ig e  P u tz  is t  re ic h lic h  b u n t  u n d ’ a u f  
s ta r k e  K o n t r a s te  g e s te l l t ,  w ie  m a n  in  d e r  L in n in g -
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w a r te s )  d ie  G e n e h m ig u n g  erteilt worden. Die an
g e le g te  B a u m a lle e  so ll d ie s e n  Unterschied ausgleichen 
u n d  v e r d e c k e n  (A b b . 24 , S. 809). So  ist durch die 
b e id e n  v o llk o m m e n  e n tg e g e n g e s e tz te n  Bauweisen ein 
w e n ig  h a rm o n is c h e s  und für d e n  Betrachter als ver
z e r r t  w i r k e n d e s  G e b ild e  e n ts ta n d e n .  Dies lütte ver
m ie d e n  w e rd e n  k ö n n e n ,  w e n n  die gesamte Bebauung 
d e s  G e lä n d e s  n a c h  Ausschreibung eines Wettbewerbes

N r. 99.
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A bb. 41. L u ftb ild au fn ah m e  d es H ufeisens.

Die Großsiedlung Britz in Berl in-Neukölln,

Abb. 40. L u ftb ild au fn ah m e  d er G esam tsied lung .

10. Dezember 1927. 811
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Abb. 42. B lick du rch  den  E in g a n g  des H u feisens.

r

Abb. 43. D as In n e re  des H ufeisens m it den  g ä r tn e ris c h e n  A nlagen .

auf Grund eines architektonisch und städtebaulich ein
heitlichen Entwurfs vorgenommen worden wäre.

Die gesamte Bauzeit der Siedlung, die 1027 Woh
nungen enthält, betrug VA Jahre. Mit der Bebauung 
wurde Mitte Oktober 1925 begonnen; die Wohnungen 
des ersten Bauteiles waren im August 1926 bezugs
fertig. Der zweite Bauteil ist im Juni 1926 angefangen 
und im Juni 1927 bezugsfertig geworden. Die Grund
stücksgröße umfaßt:
B ebaute E l ä c h e    37 330 qm
öffen tliche  P lä tze , an g e leg te  S traß en , G rünflächen 

und  G ärten  für d ie B ew ohner d e r  E in fam ilien 
h ä u se r und d ie E rdgesch o ß b ew o h n er d er R a n d 
bebauung  .....................................................................   . 144 850 „

zus. 243 319 qm

Die Gesamtbaukosten setzen sich zusammen aus:
G r u n d s t ü c k s k o s t e n   535 300 M.
A u fsch ließ u n g sk o sten  . . . .  2056100 „
R e ine  B a u k o s t e n ...........................  10 983H00 „
N e b en k o s ten  ...................................... 725 500 „

zus. 14 300 200 M.
Die Kosten sind aufgebracht worden durch:

I H y p o th ek  d e r  B ay risch en  H an d e lsb an k  M ünchen 4 200 000 M.
H a u sz in ss te u e r  H y p o t h e k ..................................  7 232 000 „
Z u s a tz h y p o th e k ........................................................  2 764 000 „
E ig e n es  K a p i t a l ........................................................  104 200 „

zus. 14 300 200 M.

Durch die hohen Aufschließungs- und Straßenbau
kosten stellt sich der für 2,20 M. erworbene Quadrat
meter des Geländes auf 7,30 M.

812
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Abb. 44. S tra ß e n a n s ic h t e in e r  d e r  W o h n h au sg ru p p en  in der S tav en h ag en e r S traße.

Abb. 45. B lick  in  d ie  L in n in g s tra ß e  zum  H ufeisen .

In  der R a n d b eb a u u n g :
354 W o h n u n g en  m it 1 Z im m er und  K am m er je  49

ohne
und
und
und
und
und

zu 3 L äd en  =

oh n e W o h n u n gen  
In  d en  E in fa m ilie n -R e ih e n h ä u ser n .

241 W o h n u n g en  m it 3 Z im m er und  K am m er zu <9 
4 und  * Je oa

qm

zus. 1027 W o h n u n g en

In der Randbebauung sind 555 Wohnungen mit 
em, zwei, drei und vier Zimmern mit und ohne 
mmer, in den Einfamilien-Reihenhäusern 47 \ o i-
ngen mit drei und vier Zimmern mit Kammer en - 
Iten. Die Verteilung der einzelnen Wohnungstypen 
bb. 25 bis 39, S. 810) und ihrer Wohnflächen stellt 
h wie hierüber gezeigt:

Sämtliche Wohnungen haben außer der Küche ein 
d, das direkt belichtet, be- und entlüftbar ist.

4 L äd en

7 L äden

_ 17 346 qm W ohnfläche
= 2 784 „

180 „ «
-- 8 365 „ n= 960 „ r>
= 864 „ V

= 800 „ n

19 039 qm W ohnfläche
= 20 559 „

70 897 qm W ohnfläche

für

für

Die Mieten der Wohnungen stellen sich:
In  d e r  R a n d b eb au u n g : 

d W ohnung  m it 1 Z im m er und  K am m er 48 M.
2 „ ohne „ 0D »

” * ” o un(i  _ zum  L ad en  08 *
" S :  änd :  es „

» ” 3  „ und  r 75 u. 81 „
B 4 „ u n d  „ »

In  den  E in fam ilien -R e ih en h äu se rn : 
d W o h n u n g  m it 3 Z im m er u nd  K am m er

4 .  und
75 M.

10. Dezember 1927.
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In den Mieten der Wohnungen in den Einfamilien
häusern sind die Kosten für das Wassergeld zur Pflege 
der Gärten nicht enthalten, jeder Bewohner muß diese 
selbst tragen. Die Erdgeschoßbewohner an der Rand
bebauung zahlen monatlich nur 2 M. Wassergeld.

D a c h  d e c k e r a r  b e i t e n :  Gustav Eckert, Berlin-
C. F. W eber A. G., B erlin .

K l e m p n e r a r b e i t e n :  O tto  Knöfel, Klempner- 
m eister, B erlin -N eukölln : A lfred  Saniek, Bau- und Arclii- 
tek tu rk lem p n ere i, B erlin -W ilm ersdorf.

Abb. 47. B lick  in  d ie L in n in g s tra ß e  zu r S ta v e n h a g e n e r  S tra ß e .

Hierin liegt eine gewisse Benachteiligung für die Ein
familienhäuser.

Bei der Ausführung der Bauarbeiten und Liefe
rungen waren in der Gehag-Siedlung folgende Firmen 
hauptsächlich tätig:

Er d -  und M a u r e r a r b e i t e n ,  A s p h a l t -  
a r b e i t e n  Z i m m e r a r b e i t e n :  Deutsche Bauhütte,
G.m.b.H., Berlin.

T r ä g e r l i e f e r u n g :  D. Hirsch, Eisenhoch- und 
Bruckenbau, Formeisenhandel, Berlin-Liohtenberg.
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T i s c h l e r a r b e i t e n :  Bauhütten - Betriebsverband
Schlesien, Breslau; Frankfurter Holzbearbeitungsfabrik, 
Frankfurt a. d. 0.

G l a s e r a r b e i t e n :  Max Gerber, Kunst- und Bau
glaserei, Berlin; lt. L. Otto Gerhardt, Kunst- und Bau
glaserei, Berlin.

M a l e r a r b e i t e n :  Gebrüder Bendisch, Atelier für 
Baudekorationen, Berlin; Birkle & Thomer, Dekorations
maler, Berlin-Charlottenburg; Malerhütte Berlin e.G.m.b.H.

T ö p f e r a r b e i t e n  und H e r d e :  Berliner Töpfer
hütte G.m.b.H.; Oskar Weber, Töpfermeister, Spandau.

Nr. 99.

Abb. 46. B lick  in  d ie  M inn ingstraße .



B e  - u n d  E n t w ä s s e r u n g s a n l a g e n  e i n s c h l .  
s a n i t ä r e  E i n r i c h t u n g e n :  „ H aw ag “ , H eiz- und
W asseranlagen G. m . b. H., B erlin ; G eb rü d er Bohm, 
K le m p n e rm e is te r, B e r l in ;  „ T r i t o n “ , G ese llsch a ft fü r W a sse r
re in igung u n d  -V e rs o rg u n g  m . b. H., B e r l in .

E l e k t r i s c h e  A n l a g e n :  B erliner E lek trik e r-G e
n o ssen sch a ft, e. G. m. b. H.

G a r t e n a n l a g e n :  G a rten v e rw a ltu n g  d es B ezirk s
a m ts  N eukö lln  u n d  L. S pä th , G ro ß b e trieb  fü r G a rten k u ltu r , 
B erlin -B aum schulenw eg . —

Über Barockarchitektur.
IV. E ntw icklungsgeschichtliche Stellung des Barock.

V o n  D r. F ra n z  A r e n s , M ünchen (Schluß)*).

Wir  leben in  e in e r Zeit, d ie  dem  A u fsp ü ren  d er 
„U rsachen“ v o n  g e sc h ich tlich en  V e rän d e ru n g e n  
eine g ru n d sä tz lich e  S k ep sis  e n tg e g en se tz t: im m er
hin h a t doch auch  ein  so e n tsch ied e n e r V e r tre te r  d e r „ge- 

sta ltansckauenden“ R ich tu n g , w ie H ans R ose, zu g es tan d en , 
daß eine B esch äftig u n g  m it d e n  „U rsach en  des S til
wandels“ d e r G e istesg esch ich te  w oh l geziem e. V ie lle ich t 
würde die N o tw en d ig k e it d e r  U rsac h en e rfo rsc h u n g  ja  
überhaupt n ich t so sch ro ff an g ezw eife lt w erd en , w en n  n ich t 
mancher bei E rfo rsch u n g  „ k a u s a l e  r “ Z usam m enhänge  
gleich an  d ie  n ü c h te rn e  K la rh e it  p ra k tisc h e r  Z w e c k -  
überlegungen d e n k en  w ü rd e . So lche  p fleg en  a lle rd in g s 
einen S tilw andel n iem als en tsch e id en d  zu v e ru rsac h e n  
— w enngleich ja  a lle rd in g s  n ach  F ra n k l, d e r  "über den 
Zweckfaktor in  d e r  S tilg e sch ich te  b eso n d e rs  n a c h d rü c k 
liche U n tersuchungen  a n g e s te ll t  h a t,  beim  Ü b erg an g  in’s 
Barock der Zw eck „zw ar zu le tz t, ab er zw in g en d “ in W ir
kung ge tre ten  ist.

Daß w ir u n se res te ils  in  dem  Ü b erg an g  vom  R e 
naissance- zum B aro ck s til m eh r e ine a llm äh lich e  W a n d 
lung als einen p lö tz lich en  U m sch w u n g  sehen  (R ose se tz t 
einen solchen fü r e in e n  s p ä t e r e n  Z e itp u n k t [1660], v o n  
dem ab er sein „ S p ä t b a r o c k “ d a tie r t ,  w oh l d och  vo rau s), 
geht wohl auch  au s d en  h ier g e g eb e n en  A n d e u tu n g en  schon 
zur Genüge hervor. A b er auch , w en n  w ir es als e rw iesen  
hinnehmen, d a ß  bei A u sb ild u n g  d es a rch ite k to n isch e n  
Barock w enigstens au f ita lien isch em  B oden zu gu tem  Teil 
Motive, d ie schon  au f dem  W eg e  v o n  de r F r ü h - z u r  H och
renaissance e ine  k o n t i n u i e r l i c h e  S t e i g e r u n g  
aufgezeigt h a tten , nun  e ine  w e ite re  S te ig e ru n g  erfah ren , 
so sind w ir für d ie  F e s ts te llu n g  d e r  h ie rfü r w irk sam en  
Ursachen noch au f p sy ch o lo g isch e  V e rm u tu n g en  a n 
gewiesen. N ich t, d a ß  w ir d e sh a lb  d ie  A u fsu ch u n g  d e r 
Ursachen selbst fü r ü b e rflü ss ig  h ie lten  —  a b e r w ir sind 
eben einstw eilen n och  n ic h t so w eit, um  sie b ü nd ig  
festlegen zu k ö n nen , zum al w en n  w ir uns im B ereich  
des reinen F orm trieb s h a lten . Man h a t  d a s  „V erlan g en  
nach R e izv ers tä rk u n g “ , d ie  „E rm ü d u n g  am  A lten “ , d ie 
„Erschöpfung a lle r M ö g lichkeiten“ ins F e ld  g e fü h rt. D ie
jenigen, die im  B aro ck  e in en  V erfa ll, e ine  V erw ild eru n g  
der R enaissance sah en , m ach ten  w ohl au ch  e inzelne  n ic h t
künstlerische F a k to re n , w ie d ie  Z u n ah m e g e le h r te r  S tu d ien  
oder des Luxus, fü r d en  b e sa g te n  „ N ied e rg an g “ v e ra n tw o r t
lich, und es m ochte  fü r P h ilip p i, d e r  ja  noch  aus d iesen  
Kreisen h e rv o rg eg an g en  w ar, n ic h t le ic h t g ew esen  sein, 
zu der Form el zu g e lan g en , d a ß  h ie r  zw ar e ine V e r
schlechterung v a rlieg e , zu g le ich  a b e r  in  im m er s tä rk e re m  
Grade ein n eu er In h a lt zum  A u sd ru ck  g e lan g e . A ber auch  
in unseren b a ro ck freu d ig en  T ag e n  is t  d ie  N eigung , von  
einem „V erfall“ und  d e n  ih n  „ v e rsc h u ld en d e n “ U rsachen  
zu sprechen —  n a tü rlich  u n te r  v e rä n d e rte m  V orzeichen! —  
bestehen geblieben: d a s H in ü b e rd äm m ern  des B aro ck  in 
den archäo log ischen  K lassiz ism u s, oder, um  uns G iedions 
E rrungenschaften  zu n u tze  zu  m ach en , r ic h tig e r  g e sa g t:  d en  
rom antischen K lassiz ism us —  eine E rsc h e in u n g , d ie  noch 
Karl Ju s ti  als e inen  „G en esu n g sch lu m m er“ a n sp rac h  —  
wird heu te  w ohl dem  „M angel a n  e rn s ten  S tu d ien “ zur 
Last gelegt; eine  E in ze le rsch ein u n g , w ie  d e r N ied erg an g  
der S tad tb au k u n st, w ird  d u rc h  „ N ied e rg an g  des R a u m 
sinns“ m ehr u m schrieben  a ls b e g rü n d e t, u n d  au ch  E sch er 
stellt in d iesem  S inn  e ine  „ E rm ü d u n g “ fest, d ie er nun  
freilich dadurch , d aß  er sie a ls  b loße  F o lg e  d e r  „ K u n s t
gesetze“ bezeichnet, auch  n ich t k la re r  m ach t. S e lb st die 
V o rs te llu n g sw e ised e rb eg e iste rten  B a ro ck fre u n d e  v o n  d e r A rt 
Dehios u n d  H övers g e h t v o n  d e r  G ru n d v o rs te llu n g  eines 
„Spätstils“ aus, u n d  d a s  g le ich e  g i lt  w ohl, w en n  J .  v. 
Schlosser v o n  e iner „ü p p ig en  H e rb s tz e it“ sp ric h t: h in te r  
alledem lau e r t d o ch  im m er n och  d ie  V o rs te llu n g  des 
W inters, des A lters , d e s  n ah en d e n  T o d es . Ü berall also  
eine biologische G ru n d v o rs te llu n g , d ie  zw ar bei B eh an d 
lung k u ltu rg esch ich tlich e r G e g en s tän d e  n iem als g an z  a u s 
gem erzt w erden  k an n , a b e r d o ch  n a ch  M öglichkeit e in 
geschränkt w erd en  so llte . A us d iesem  G ru n d e  se ien  d en n

*) V gl. I . in  Nr. 62, I I . in  Nr. 66, I I I .  in  N r. 97 d. J . —

auch  die Ä ußerungen  G urlitts , der sag t, h ie r läge  „n ich t 
V erfall, son d ern  e ine  e ig en artig e  F o rm  v e rän d e rte r  
L ebensb ed in g u n g en “ v o r, u n d  H übscher’s, d e r  g ru n d sä tz 
lich e rk lä r t, „ jede E poche habe  ih ren  e igenen  G ipfel“, m it 
B efried igung  a n  d en  Schluß  d ieser Ü bersich t geste llt.

D ie F reu d e  am B arock , d ie  zu d en  c h arak te ris tisch en  
E rsch ein u n g en  un se res  a rch itek to n isch en  Z eitgeschm acks 
g eh ö rt, h a t  n a tu rg em äß  d azu  gefü h rt, A n a l o g i e n  d er 
so h o ch b ew erte ten  K u n stp e rio d e  auch  in  w e ite r ab 
liegenden  B ereichen  d e r K u n s tg esch ich te  zu suchen. D er 
D e tailfo rsch er w ird  solche „uneig en tlich e“ V erw endungen  
des W o rtes  „B aro ck “ im m er u n g e rn  sehen, und  es ist 
d enn  auch  begreiflich , d a ß  die e rsten , d ie  d a rin  e tw as 
a n d eres e rb lick ten , als e inen  w underlichen  V erg re isu n g s
prozeß  d er siechgew ordenen  R en aissan ce  (wie e tw a  G ey
m üller u n d  Zahn) es noch  ab leh n ten , d en  B egriff abse its  
des e ig en tlichen  B aro ck zeita lte rs , v o n  dessen  zeitlicher Be
g ren zu n g  ja  zu E in g an g  d ieser B e trach tu n g en  d ie  R ede 
w ar, zu  geb rau ch en . A uch die h o ch v erd ien ten  A n a ly tik e r 
des Ü bergangs zum  B arock , W ölfflin  u n d  Schm arsow , 
zeigen  w enig  N eigungen  in d ieser R ich tung . D ag eg en  is t 
ein  vom  B oden d er d e u t s c h e n  E n tw ick lu n g  ausg eh en d er 
B e trach te r, G eorg  Dehio, so s ta rk  e rfü llt v o n  dem  G lauben 
an  das B aro ck  als „das deu tsche  Ur- u n d  G ru n dprinzip“ , 
d aß  er n ich t n u r in d er „d eu tsch en  S o n d e rg o tik “ etw as 
dem  B aro ck s til V erw an d tes findet, son d ern  g e rad ezu  diese 
b isher „ S p ä tg o tik “ b en an n te  K u n s t a ls V o rs tu fe  des 
B aro ck  an sp rich t. A nd erse its  i s t  au ch  v o n  „gotischem  
B aro ck “ n eu erd in g s h äu fig e r d ie  R ede, und  das „an tik e  
B aro ck “ d e r  röm ischen  K a ise rze it w ird  auch  von  solchen, 
d ie n ich t u n b ed in g t au f D ehios T hese  e ingeschw oren  sind, 
a ls e tw as  dem  eigen tlichen  B aro ck  S tilv e rw an d tes  
em pfunden  (die F ra g e  d e r  s tre n g ere n  —  A nalog ie  oder 
H om ologie —  im en tw ick lu n g sg esch ich tlich en  Sinne, wie 
sie Speng ler m it besonderem  N ach d ru ck  um schreib t, bleibt 
ja  e in  D ing  fü r sich!), w ie d e n n  au ch  d ie  a k tiv e n  A u s
w irk u n g en  d ieser a rch itek to n isch en  S p ä tan tik e  (Sept.i- 
zonium , V illa  H adrian a , T herm en) auf die K u n s t eines 
P a llad io  sow ohl w ie eines M ichelangelo oder B orrom ini 
im m er d eu tlich e r w erden. A uch F ra n k l g e h t neuerd ings 
(in  d e r  W ölfflin -F estsch rift) v o n  e in e r ganz  a llgem einen 
A n tith e se  k lass isch er u n d  b a ro ck e r S tilg a ttu n g e n  aus, w obei 
e r d ie  G o tik  den „ b aro ck en “ S tilen  zuw eist. H över v e r
w en d e t d e n  A u sd ru ck  zw ar v ie lle ich t e tw as w en iger re ich 
lich  a ls D ehio, b eh an d e lt ab er „ S p ä ts tile “ im w eitesten  
S inne a ls  e tw as u n te re in an d e r W esen sv erw an d tes  und 
g e b ra u c h t d ie W o rte  „B aro ck “ und „R o k o k o “, se lbst für 
Ind ien , fü r das ein  an d ere r  K en n er de r d o rtig e n  B auw eise, 
A H önig , jeg liche  M öglichkeit e ines V erg leichs m it eu ro 
p ä isch er K u n s t ab lehn t. U nd T hom ae, d e r  sein  B a ro ck 
prinzip  ja  v o n  v o rn h e re in  a  p rio ri e rarb e ite t, a lle rd ings, 
w ie g e sag t, n iem als en tscheidend  über d a s  O rnam entale  
h in auskom m t, v e rd an k e n  w ir einen in te res sa n te n  H inw eis 
au f d a s  spezifisch  B aro ck e  in  d e r  K u n s t eines v a n  der 
V elde, d ie  er so g a r w egen  ih rer U n ab h än g ig k e it v o n  v o r
han d en em  F o rm en m ate ria l a ls das einzige B eispiel eines 
„ re in en  B a ro ck “ h in ste llt.

So fin d en  w ir d enn  zum indest im B ereich  des D ek o 
ra tiv e n  eine dem  B aro ck  v e rw an d te  Form gesdnnung am 
E in g an g  u n se re r  jü n g s ten  A rc h itek tu rg esch ich te , d ie  jed en 
fa lls v o n  de r d e k o ra tiv e n  S e ite  h er zudem  noch  d u rch  die 
dem  B aro ck  g leich fa lls  o ft w esen sv e rw an d te  K u n s t O st
a sien s w ich tige  A n reg u n g en  em pfangen  ha t. A ber das 
D ek o ra tiv e  a lle in  m ach t doch  n ich t d ie  gan ze  B au k u n st 
aus und  bei d e r  G ru n d v e rsch ied en h eit d e r  p ra k tisc h en  
A u fg ab en  h a t  sich  d enn  auch  g e rad e  bei den_ rad ik a le r  

m o d ern “g e ric h te ten  A rc h ite k te n  eine w irk liche  tie fere  v er- 
w a n d tsc h a ft  m it dem  B aro ck  k e inesw egs geze ig t. D er 
W unsch, nun  e tw a  g a r  eine g ru n d sä tz lich e  N a c h a h  m u  n g 
d e s h is to risch en  B aro ck  in d ie W ege  zu  le iten , lieg t a n d e r
se its  jedoch  au ch  sow ohl dem  Sch re ib e r d ieser Z eilen wie 
jenen  m inder „ rad ik a le n “ P ra k tik e rn , die w ie  e r des 
G laubens sind , d a ß  eine g esunde  E n tw ick lu n g  irgendw ie  
V erb u n d en h e it m it d er sch ö p ferisch -lebend igen  T rad itio n  
verlangt,, v  ö 11 i g f e r n. V or d e r  g ro ß en  D äm m eru n g  des
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K lektiz ism us h a tte  sich freilich  um  d ie  M itte des 19. Ja h rh . 
noch einm al e tw as vom  G eist des a lten  B arock le ib h aftig  
g e r e g t . . .  es ist d ies im m erhin  ein h is to risch es W ahrzeichen  
von n ich t zu u n te rsch ä tzen d er B edeutung! Und zudem  
is t ja  das B arock  insofern  ü b e rh au p t e tw as Ü berzeitlich  
V orbildliches, als es (diese E rk en n tn is  s tam m t n ich t v on  
p h ilosophierenden  Ä stheten , sondern  von  dem  k ritisch en  
P ra k tik e r  O stendorf und dem  stren g en  F o rsch er B rinck- 
m ann!) w ie kaum  ein an d ere r  S til die b eg lü ck en d e  E rk e n n t
nis o ffenbart, d a ß  f e i n f ü h l i g s t e  Z w e c k e r f ü l 
l u n g  m i t  r e i c h s t e r  P h a n t a s i e  e i n e n  v ö l l i g  
h a r m o n i s c h e n  B u n d  e i n z u g e h e n  v e r m a g !
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m a n n ,  B aukunst des 17. u. 18. Jh . i. d. rom an. L ändern; d  s. 
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Barock und K lassizismus (1910); F e c h t e r ,  Die T ragödie der 
A rchitektur (1921); F r a n k l ,  Die Entw icklungsphasen der 
neueren B aukunst (1914); d  s., Beginn der G otik, in Festschr. f. 
H. Wölfflin; F r e y  (Dagob), M ichelangelostudien; G e y m ü l l  e r  , 
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(1887); d s . ,  in Berlin. A rchitekturw elt, Bd. 14; H a m a n n ,  
Rom an, u. got. K unst in F rank r. und D eutschland, in In te rn a t. 
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Tote.
Geh. Regierungsrat Professor Dr. Karl Henrici f .  Am

12. N ovem ber 1927 tru g  m an  zu A achen  G eheim rat P ro 
fessor Dr. H enriei zu G rabe, d e r im p ro p h e tisch en  A lte r 
von 86 Ja h re n  das Zeitliche g eseg n et h a tte . Z eig te schon 
das L eichenbegängnis m it seinem  s ta ttlic h en  G efolge des 
L eh rkörpers u n d  d e r S tu d en ten sch aft de r T echn ischen  
H ochschule sow ie v ie le r V e r tre te r  der A rch itek ten sch a ft 
und d e r  B ehörden, d aß  ein au ß ero rd en tlich e r M ann d a h in 
gegangen  w ar, so w ird  doch sicherlich  d ie  Zahl de rer, die 
fern  v o n  se iner G ru ft herzlich  um ihn  trau e rn , noch w eit 
g rößer als das T rauergefo lge  gew esen sein. P ro fesso r 
H ausm ann  ged ach te  des V ersto rb en en  am  G rabe m it 
ehrenden  W o rten  und  pries ihn  als V orb ild  eines a k a d e 
m ischen L ehrers, der d ie  p rak tisch e  Seite  se ines hohen 
B erufes m it idealem  Schw ung für K u n s t und  Schönheit so 
rech t zu verb inden  w ußte. G eboren zu G öttingen , s tu d ie rte  
er in H annover A rch itek tu r und w ar auch  d o rt n ach  v o r
heriger T ä tig k e it in se iner V a te rs ta d t im A te lie r des a ll
bek an n ten  G otikers H ase b esch äftig t. E in  halbes J a h r 
zehn t w irk te  er als S tad tb au m eiste r in  H arb u rg  und üb te  
d ann  von  1875 bis 1920 fa s t 45 J a h re  lan g  an  d er A achener 
H ochschule eine überaus fru ch tb a re  L eh rtä tig k e it aus, 
deren  W ert von  m anchem  ju n g en  Schüler v ie lle ich t n ich t 
gleich e rk an n t, um so m ehr ab er im sp ä te ren  L eben  fach 
lich wie nach  ihrem  P e rsö n lich k e itsw ert gew ü rd ig t w urde. 
B ürgerliche B aukunst, O rnam entik  und v o r allem  S tä d te 
bau  w aren  H enricis D isziplinen, und  in jed e r v o n  ihnen 
b ed eu te te  sein N am e ein  P rogram m . G länzend w ar seine 
von  k e in e r Schablone e ingeeng te  L eh rtä tig k e it, die vom  
p rak tisch en  L eben erfü llt w ar und  in V o rtrag  und  Ü bung 
allen D enen so v iel zu geben w ußte, d ie n u r e in igerm aßen  
den  W ert d ieses se ltenen  L eh re rs  und  M enschen zu 
sch ä tzen  v e rstan d en . B edauerlich  blieb nur, d aß  so 
m ancher S tu d en t, de r im jugendlich  s tü rm ischen  E ifer die 
Zahl de r fe rtig en  Z eichnungen n ich t nach  W unsch  sich 
runden  sah, diesem  v ie lle ich t W ertv o lls ten , das ihm die 
dam alige A rch itek tu rab te ilu n g  A achens b ieten  kon n te , 
fernblieb  und, wie es o ft im L eben g eh t, e rs t zu sp ä t das 
V ersäum te  e rk an n te . W er neben  d er fach lich  k ü n s t
lerischen  Seite  H enrici noch als frohen  M enschen und  a ll
zeit beso rg ten  S tu d e n te n v a te r  sehen w ollte , d u rfte  seine 
Sk izzierübungen  und  E x k u rsionen , die v o n  d e r engeren  
Um gebung A achens nach  T iro l und  Ita lien  und  in m anch 
m alerischen W inkel des d eu tsch en  V a terlan d es füh rten , 
n ich t versäum en . H ier -wurde m anches Sk izzenbuch  m it 
Zeichnungen und  re ichen  L eh ren  fürs L eben g e fü llt und  
g e le rn t, das G ute vom  Bösen zu scheiden. A ber auch  die 
F rö h lich k e it kam  zu ihrem  R ech t, und  A bende im K om m ili
to n en k re ise  u n te r  H enricis g e is tvo ll w itziger, o ft auch  
le ich t sa rk as tisch  k ritis ie ren d e r, ab er nie v e rle tzen d er 
L eitung  w erd en  jedem  B ete ilig ten  a ls ein  Ju w el u n te r  
den  A achener E rin n eru n g en  lebendig  geb lieben  sein. D iese 
L iebe zu unserm  schönen  F ach  und  seinen Id ealen  u n te r  
V erm eidung  a lles tro ck en en  B eiw erks in d ie jug en d lich  
au fnahm efäh igen  H erzen  se in er S tu d e n te n  zu  pflanzen 
w ar e ine  d e r  schö n sten  G aben d es V erb lichenen , und
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d ieser K u n s t v e rd a n k te  er w ohl auch  se lbst seine schier 
end lose  eigene Ju g e n d frisch e , d ie  ihm  bis k u rz  v o r seinem 
T ode treu  blieb, u n d  au ch  d a n n  n och  in  einzelnen Sonnen
stra h le n  d u rch sch im m erte , a ls ihn  v o r d re i Ja h ren  ein 
N erv en le id en  befie l u n d  ans H aus fesse lte . Um einiger
m aßen  dem  T o ten  g e re c h t zu w erd en , d a rf  m an  auch seine 
au ß erd ien s tlich e  T ä tig k e it  n a m en tlich  au f dem  ihm so ver
tra u te n  G ebiete  d es S tä d te b a u es  n ic h t ve rg essen , auf dem 
er schon  früh  e igene  W ege g in g  und  es zum  R ufe einer 
b ed eu ten d en  A u to r i tä t  b ra ch te . M anches hierüber, wie 
auch  v on  se inen  B au en tw ü rfen  u n d  W ettb ew erb en , hat er 
se lb st v e rö ffe n tlic h t, u n d  g a r  v ie les  v e rd an k e n  ihm zahl
re iche  S tä d te , u n te r  d iesen  A achen , d e ssen  neu esten  S tad t
p lan  er m aß g eb en d  bee in flu ß t h a t. Sein  H aus, bis in alle 
k le in s ten  E in ze lh e iten  n ach  eigenem  K ön n en  und W ollen 
von  ihm  selbst g e s ta lte t , en tb e h rte  neben  an d eren  K ünsten 
au ch  d e r  M usik n ich t, u n d  n am en tlich  H enricis m eister
h a fte  B eh errsch u n g  d es Cellos, dem  d ie  H ausfrau  eine 
g le ich w erte  K u n s t am  F lü g e l zu gesellte , b o ten  den vielen 
frohen  G ästen  o ft k ö s tlich e  S tunden .

Mit H enrici s in k t e ine  G en era tio n  unw iderbring lich  ins 
G rab, ü b e r d a s  h in au s se ine T a te n  a ls d ie jen igen  eines 
nie v e ra lte n d e n  M eisters in  u ns, seinen dankbaren 
Schülern , fo rtleb en  so llen  u n d  w erden . —

O b erb au ra t J ü  s g  e n , M agdeburg.

Wettbewerbe.
In dem engeren, von der Sparkasse des Kreises 

Hameln-Pyrmont ausgeschriebenen, Wettbewerb um eine
Sparkasse in Hameln w u rd en  d ie E n tw ü rfe  „der zweck
m äßige  M eyer“ , V erf.: A rch. R ö p e - S a s s e n h a u s e n ,  
H am eln u n d  „ R a tte n fä n g e r“, V erf.: Arch. Reg.-Brt. a. D. 
B r o d f ü h r e r ,  B erlin , au sg eze ich n e t. —

In dem Preisausschreiben der Gruppenverwaltung 
Bayern der deutschen Reichsbahngesellschaft, um eine 
W o h n u n g ssied lu n g  auf dem  neben dem neuen Reichsbahn- 
A usb esse ru n g sw erk  in F r e i m a n n  gelegenen bahneigenen 
G elände, d ie K le in w o h n u n g en  für die Beamten und 
A rb e ite r  des W erk e s  au fn eh m en  soll, waren 23 Entwürfe 
e in g egangen . D er W e ttb ew e rb  war unter den hochbau- 
tec lm ischen  B eam ten  des oberen und mittleren Dienstes 
und  d en  h o c h b au tec h n isc h en  Vertragsangestellten des 
b ay erisch en  N etzes d e r  Reichsbahngesellschaft ausge
schrieben . D as P re isg e r ic h t verteilte die Preise wie folgt:
I. P re is : R e ic h sb a h n ra t G eo rg  G S ä n g e r ,  München;
II. P re is : R e ic h sb a h n ra t S t  r o e b e 1, Mitarb. techn. Reichs
b a h n o b e rse k re tä r  W i r t h ,  R e g en sb u rg ; III. Preis: Techn. 
O b ersek re tä r L  i n g a  r t , A u g sb u rg . Angekauft wurden 
die E n tw ü rfe  v o n  R e ic h sb a h n ra t V ö l k e r ,  Würzburg; 
T echn . R e ic h sb a h n o b e rsek re tä r  R ö s c h i n g e r ,  München; 
T ech n ik e r B r u n n e r , L u d w ig sh a fen . —

In h a lt:  D ie G ro ß sied lu n g  B ritz  in  B erlin-N eukölln . — Über 
B a ro c k a rc h ite k tu r . IV . E n tw ie k lu n g sg « sc n ic h tlich e  Stellung 
d es B arock. ^Schluß.) — T o te . — W e ttb e w e rb e . —

V erlag der D eutschen B auzeitung, G .m .b .H .  in Berlin.
F ü r d ie  R edaktion  v eran tw ortlich : F r i t z  E i s e l e n  in Berlin.

D ruck: W . B ü x e n s t e i n ,  B erlin SW 48.
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