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DAS WERK ALFRED MESSELS.

D as Bild ifl heutzutage aller Publiziftik beffere Hdlfte in Dingen der bauenden,

bildenden und malendenKunft. Ebenfowenig wie man eine Symphonic Beethovens

in Worten wiedergeben oder felbft nur anndhernd verdeutlichen kann, entzieht

(ich auch das Grundwefen und der le-^te Ausdruck eines Baudenkmals den gegebenen

Sprachmitteln. Da nun im vorliegenden Heft die fpdtere und fomit beffere Hdlfte

von Prof. Meffels Lebenswerk in Bildern aufmarfdbiert ift, befcheidet fch der

Prediger und Idft die Steine reden. Und wie reden fie hier!

Die Architektur ift eine ftreng gebundene Kunft mit einem Januskopf. Das eine Geficht

fdiaut in die Profa des niichternen Lebens und das andere in die Gefilde hoher Kunfl-

ideale. In dem einen Janushirn flofen die Forderungen der beiden fchier unverein-

baren Welten hart widereinander, und da gilt es, aus einem diaotifchen Kampf von
Feuer und Waffer dem Weltenfdiopfer jenen Kosmos nadizuempfmden, in deffen

Kern die Gewalten der Tiefe zyklopifdi gefeffelt find und auf deffen Angeficht (idi die

Herrlidikeit des Himmels widerfpiegelt. Gerade dies Bedingte und Erkdmpfte, das

in einem Atem Durdidachte und Empfundene geftaltet die Betraditung von Architektur-

fchopfungen fo iiberaus anregend und fruchtbar, und am Ende fdiauen wir die Uni-

verfalitdt des Lebens mit all den Hohen und Tiefen, den Lidit- und Schattenfeiten in

keiner Kunft fo wahrhaftig fymbolifiert wie in der Baukunft, die in erfter und letter

Linie immer noch den Geift eines Zeitalters am handgreif lichften verkorpert. Es foil

hier indeffen nicht der geheimnisvolle Schacht des Kunftfchaffens befahren werden,

fondern ohne Umfdiweif die Muftergiiltigkeit der Meffeljchen Bauten am Lidit der

Jahrhundertswende beleuditet und vor allem eine eigenartig folgeriditige Entwicklung

von zwei Jahrzehnten veranfdiaulicht werden.

Genau zwanzig Jahre trennen Meffels felbftdndige Anfdnge, die fidi im fogenannten
Werderhaus darftellen, von feiner gegenwdrtigen Kulmination, weldie unter anderen
am Palais Cohn-Oppenheim, am Wohnhaus Eduard Simon, am Wertheimbau und
am Grofherzoglichen Mufeum zu Darmftadt nadi verfdiiedenen Riditungen hin zu

erweifen ware. Jener konventionelle Gefchdftspalaft am Werderfdien Markt zeigt

den hochbegabten, aber nodi befangenen Anfdnger, wie er an feine Vorgdnger und
Lehrer ankniipft, wie er, von Tradition und Sdiule getragen, normal in feine Zeit

einfet5t, von dem allgemeinen Berlinertum der aditziger Jahre iiberfdiattet. Die

Autoritdten der Berliner Bauakademie wie Strack, Lucae, Bdttidier, Ende waren die

Paten von Meffels Erftlingstat, an weldier das gut Berlinifdie zu betonen wdre.
Erwdhnenswert ift ferner, daf er als Baufiihrer am Neubau des Hauptpoftamtes
tdtig war, daf er als Regierungsbaumeifter zum Affiftenten an der Tedinifdien Hodi-

fdiule und darauf zum Lehrer am Kunftgewerbemufeum berufen wurde, und daf
dabei von vornherein ein abgekldrter und geiftvoll temperierter Hang zum Mufter-
giiltigen und Folgeriditigen die Quinteffenz feines Wefens ausmadite. Dem jungen

Baufiihrer zuckte ein dekoratives Genie fozufagen in alien Fingerfpi-^en , aber er

war zu klug und zu fein, um fidi von der Verfudiung auf Nebenwege lodren zu laffen,

fidi des Lebens ftrenge Arbeit fpielend leidit zu madien oder gar die Welt verbliiffen

zu wollen. Das Geheimnis des Meffelfdien Erfolges beruht eben darin, daf er den
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Erfolg, den ja alle anftreben, nicht zu infzenieren, fondern Sdiritt um Sdiritt zu

erarbeiten trachtete, indem er jede Aufgabe bis zur lel^ten fadilidien und tektonifdien

Klarheit durdi alle Inftanzen des Denkens und Empfmdens trieb und dabei immer
ziigelte, feilte und vereinfadite und in eigener Perfon als Kritiker feines Werkes
fungierte. Nicht auf ein Erraffen und Hochturmen, fondern auf ein naturgemdfSes

Wadifen und Reifen fleuerte er feine Probleme bis zu jener menfdienmoglidien Voll-

endung, die neben der erzielten Lofung jede andere auszufdilief^en fdieint. Die

Werke diefes befonnenflen und fenfitivflen der Berliner Architekten muten in ihrer

Art fo felbftverftdndlich an wie ein Naturorganismus, und das eben ift das le^te Ziel

aller Kunfl und zugleich das Ergebnis einer ftetig folgeriditigen Entwiddung
, die ja

auch durch alle Werdegdnge der Natur wie ein roter Faden verldufl. An zwei fo

umfangreichen und in Etappen ausgefiihrten Ardiitekturen wie das Mufeum in Darm-
fladt und der Wertheimbau vergegenftdndlidit (idi die Entwiddung Meffels befonders

lehrreidi, und zugleidi tritt bier ein Zeidien der Zeit in die Erfdieinung. Friiher

vollzog fich diefe Entwiddung bis zur Reife in der Stille der Bauhiitten, und es traten

da fertige Meifler in die Offentlidikeit. Heute geben Sdmle und Akademie and Probe-
jahre dem der Baukunft Befliffenen eigentlidi nur das vorbereitende Riiflzeug an die

Hand, weldies nur fehr wenige an neuen Aufgaben zu neuen Zielen fordern. Meiftens

gefdiieht es, daf5 im Ldrm und im Kampf des Lebens die Bliite nicht zur Frudit

gedeiht, weil Konzentration und Selbftiiberwindung dem modernen Menfdien redit

unbequem auf die Nerven fdllt, und daher erkldrt fich das halbreife und wild-

getiirmte Wefen an der fogenannten modernen Baukunft, weldie redit eigentlidi im
Zeidien des Vedutenmalers und Stuckateurs fleht.

Nidit weniger als dreizehn Jahre erforderte derNeubau des Grofherzoglidien Mufeums
zu Darmfladt *

). Nun endlidi im nddiften Jahre diirfte er der Offentlidikeit iibergeben

werden. Wie wandeln, entwidceln und fteigern fidi in einer foldien Spanne Zeit die

fdiaffenden Krdfle nicht blojS, fondern audi die Grundanfchauungen; was fiir ein

weiter Weg ifl es aus der Frifche der dreifiiger in den ruhigen Ernfl der fiinfziger

Lebensjahre hinein! An dem Darmftddter Mufeumsbau fpiegelt fich der intereffante

Werdegang getreulich wieder. Sofort nach feiner Thronbefteigung im Jahre 1892

war das Mufeumsprojekt die erfte kiinftlerifche Tat des Groj^herzogs Ernft Ludwig,

Es war grofS geplant; daher konnte der Bau nicht in einem Wurf ins Werk gefe-^t

werden; es ergaben fich nadi MajSgabe der vorhandenen Mittel ganz von felber

Etappen, infofern aus dem Gros allmdhlich ins Feinere, aus dem Leichteren ins

Schwierigere vorgegangen wurde. Das verlieh der Bauaufgabe von vornherein einen

eigenen Reiz, und es ldJ5t fich denken, daf^ Meffel diefe langwierige Situation zur

Anbahnung einer kunftlerifdien Steigerung des Baugedankens ausbeutete, Er ver-

ankerte fich nicht fchon am erflen Tage fiir alle Einzelheiten
;
wohlweislich fparte er

fich das Befle und Entfdieidende bis zule^t auf, indem er zuerft den Hintergrund, die

Riicklage und den Kern, der am wenigften Spielraum fur eine architektonifche

Infzenierung darbietet, mit einem mdf^igen Aufwand von Mitteln fertigflellte , um
endlich die Hauptkraft und die Hauptmittel auf das Angejicht der Gebdudegruppe zu

werfen und auf den Ausbau derjenigen Abteilungen, die fich mit einer magazinartigen

Vorfuhrung nur fchlecht vertragen wurden. Urfprunglich war ein Wettbewerb fur

den Mufeumsbau ausgefchrieben, Er verlief ergebnislos, weil die eingereichten Ent-

wiirfe nach einem alten und iiberlebten Schema ausgearbeitet waren, den Bau als

einen grofSen Kaflen und als das traditionelle Magazin erfaJSten, ohne Riickficht zu

nehmen auf die intereffante Vielgeflaltigkeit und Verfchiedenartigkeit der grofi-

herzoglichen Sammlungen, die man eben nicht unter einen Hut bringen kann. Danach

trat Meffel, der felber ein geborener Darmftddter ift, als Vertrauensmann des Grof-

) Abbildungen vgl. zweiten Meffel-Band S. 38 ff.
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herzogs in die Aktion und formulierte audi fofort den Gedanken, daf^ die fiinf

verfdiiedenen Abteilungen des Mufeums ihrem befonderen Charakter gemdjS ge-

fondert zu gruppieren feien. Man hat bier alfo nidit ein einziges Mufeum und

Sammelfurium , in weldiem man, vom Zufall geleitet, aus dem Hundertflen ins

Taufendfte gerdt, fondern fiinf Mufeen, die einzeln auf fich beruhen und einander

nidit beeintrdditigen, aber am Ende doth zu einer Einheit gruppiert find. Nidit genug

damit, baute Meffel das Mufeum audi feinfiihlig in die Situation hinein, Es erhebt

fidi an der Nordfeite des unregelmdfigen Paradepla^es mit einer Fernwirkung bis

zum Markt und bis zum Ludwigpla-^, hat zur linken Seite das Hoftheater und gegen-

iiber das gewaltig ragende grofherzoglidie Sdilof . Zumal diefer den Pla^ beherrfdiende

Sdilofbau war fiir das Mufeum gewiffermafen tonangebend, Meffel flrebte da nidit

auf einen Kontraft hin, fondern auf eine Harmonie, auf eine Abrundung und Voll-

endung des Pla-^bildes. Am Sdilof felber treten drei Bauperioden zutage, der

Renaiffanceteil von 1568 bis 1596, dann fe'gte ein Fliigel 1664 ein, und fdilieflidi

wurde der dritte Ausbau mit der Hauptfaf] ade 1710 bis 1720 erriditet. So fehen wir

denn Meffel an die altheffifdie Herrlidikeit mit der Mufeumshauptfaffade ftimmungs-

voll ankniipfen und weiterbilden, und um die Haupt- und Staatsgrofe des Schloffes

nidit zu paralyfieren, hebt er mit einer Art Pavilion- oder Zwingerardiitektur am
Paradepla-^e an und geht erft gegen die Parkwipfel in die Hohe. Auf diefe Weife
aber hat der bedeutfamfle Plat3 Darmftadts eine ganz eigenartige und vornehm grofe

Sdionheit erhalten. Nur war es nbtig, an der Siidoftecke der Gebdudegruppe einen

Turm als Akzent aufzufe^en, damit die Hbhenunterfdiiede zwifdien Mufeum und

Theater nidit peinlidi beriihren und der Mufeumsvorbau einerfeits gegen den Hinter-

bau und anderfeits gegen das getiirmte Sdilof5 nidit zwerghafl und gedrii(ht erfdieine.

Diefer Turm fteht famos in der Silhouette des Mufeums und vervollfbdndigt audi die

Eurhythmie des weitgedehnten Paradepla-^es. Im grofen und ganzen gliedert fidi

das Mufeum in ein Haupt- und Untergefdiof, welch lel^teres etwas unter das Strafen-

niveau geht, und zwar ift das Untergefdiof zum Teil dazu berufen, die groberen oder

weniger wefentlidien Teile der Sammlungen ergdnzungsweife in fidi aufzunehmen.

Der Hinterbau ift dagegen dreigefdioffig , infofern die Gemdldegalerie in einem

befonderen Stockwerk angeordnet wurde, und zwar deswegen fo hoch iiber alles

andere erhabsn, um die nadi Norden gelegenen Gemdldefdle und Kabinette aus den

Reflexliditern des Parkes herauszuheben. Der eigentiimlidie Grundrif wird dadurch

bedingt, daf Meffel die Sammlungen nidit zwang, fidi dem Haufe anzupaffen, fondern

umgekehrt die Architektur als Gehdufe oder Mantel um die Sammlungen legte. So

lief es fidi ermoglidien, Rdume von den riefigen Dimenfionen der grofen Halle, die

fich an das Veftibiil anfdilieft, zu dem hinteren Teil des Mufeums iiberleitet und die

Treppen zur Gemdldegalerie enthdlt, und ferner der 30 m langen und 17,2 m breiten

Skulpturenhalle fiir die Gipsabguffe mit Sdldien und Zimmern von kleiner Abmeffung
und intimer Laufchigkeit abwechfeln zu laffen, je nach Bedarf das Lidit abzuftimmen

und Rdume hoch oder niedrig zu halten und fie auf Grundriffen hiflorifcher Stile zu

errichten. Die drei Querfliigel von verfchiedener Breite werden durch zwei Binnen-

hdfe gegliedert; dazu kommt nodi ein kleinerer mittelalterlicher Hof, der nidit blof

Architektur, fondern auch Mufeumsobjekt ift, und diefer korrefpondiert wieder mit

dem antik gekennzeichneten Atrium, welches den 1849 bei Vilbel aufgedeckten alt-

romifchen Mofaikboden, ein Prachtfluck der hefjifchen Sammlungen, umfchlieft. Links

und rechts vom Veftibiil liegen an der Hauptfront der durch eine Sdulenftellung

gegliederte Waffenfaal und darunter im Untergefchof wie in einer Krypta die

Sammlung heffifcher Landesgegenftdnde, an der anderen Seite der kunflgewerblidie

Ausftellungsfaal , weldier unter fich das Hauptgros der archdologifchen Funde zu

lagern hat. Um den mittelalterlichen Hof mit dem malerifch anheimelnden Erker
gruppieren fich natiirlich die gleichzeitigen Sammlungen, die romanifchen in einem



tonneniiberwolbten Raum mit einer feierlichen Apjis, die kirdilidi gotifdien in einem
kirdiendhnlidien Raum von z-wei Jodien und einem Chor und die profan gotifdien

in einem quadratifchen und tiefer gelegenen Raum mit einem fdionen Sterngewolbe.

Das Untergefdiof zeigt an diefer Stelle als Ergdnzung die kirdilidien Steindenkmdler,

die oben im intimeren Enfemble florend wirken wiirden. Unter der Profangotik hat

f.ch in der Erde die Friihrenaiffance angefiedelt. Im Weftfliigel des Vorbaues treffen

wir Darmftddter Hauptfliicke wie den Friedberger Saal, die italienifdie Renaiffance-

fammlung , das Niirnberger Zimmer, den aparten Plakettenraum und das herrlidie

Chiavennazimmer ,
im Untergefdiof das Darmftddter Zimmer, einen weiteren Saal

fiir Gotik, das Militdrmufeum mit intereffanten alten Uniformen und die heffifche

Bauernkunfl, die fidi an die oben erwdhnte Krypta anfchlieft, Im iibrigen ifl das

Untergefdioj^ durdi Heizungs-, Mafdiinen-, Wirfdiaflsanlagen und Lagerrdume in

Anfpruch genommen, nur daf unter der Skulpturenhalle die ethnographifdie Sammlung
und in der Rucklage im dfllichen Teil die Skelettiere und anatomifdien Prdparate ein

befdiauliches Dafein fiihren und gewifS audi nicht zu ftark vom Publikum beldfligt

werden. Der Hinterfliigel enthdlt im Hauptgefchof die fiir Darmfladt fehr betrdditlidie

zoologifche Sammlung, welche nadi fyflematifdien und geographifdien Gefiditspunkten

geordnet ift, Bau wie Ausbau und Einriditung diefes Mufeums wird von den Fadi-

leuten als eine muftergiiltige Leiftung betrachtet und iibt feinen vorbildlichen EinflufS

fchon nach verfchiedenen Seiten aus.

Begreiflicherweife hat Meffel als Privatardiitekt reichlidie Gelegenheit gehabt, einen

eigenen, durchaus perfonlichen Stil fiir das Wohnhaus auszubilden und hier ebenfo

neuformend wie durdigreifend zu wirken, wie z. B, auf dem Gebiet des Waren-
haufes. In diefem Heft kommen allerdings nidit die Mietshdufer *) in Frage, wie die

in der Tauenzienflraf e, am Kurfiirftendamm, in der Kurfiirflenftraj^e und im Norden
Berlins, audi die Arbeiterwohnhdufer und die Normalmietshdufer mit kleinen Woh-
nungen, deren Probleme Meffel in den neunziger Jahren fehr angelegentlidi be-

fdidftigten, ferner nidit die dlteren Villen in einer fdiulgemdfen Renaiffance, fondern

jene neueren Villen und Wohnhdufer, die in der Natur oder an baumbefetjten Straf en

mit Vorgdrten fo ungemein wohnlidi und wohlig beriihren und deren Eigenart und
poefievoller Nimbus kaum mit Worten zu definieren ifl. Betrachtet man das Pfortner-

haus der Villa Dotti, die Villa Springer, das Landhaus Wilhelm Wertheim, oder

Braun oder Back und andere, welche die neueften Errungenfchaften einer raffmierten

Lebenskunfl darftellen, fo hat man faft durchweg das Gefiihl, als ob das finnige Gemiit

der Altvordern fich Gefchledit auf Gefchledit in diefe Hdufer tief eingewohnt und be-

haglich eingewurzelt habe, und das kommt daher, weil Meffel hier eine Empfmdungs-
kunft, wie fie bei ragenden Monumentalbauten und Gefchdftspaldften naturlidi nicht

am Pla^e wdre, offenbart, die mit anfcheinend einfachen Mitteln operiert, aber jedes

Fleckchen fonnig und liebevoll umfdngt und durchdringt, die nicht ftreng lapidar, nicht

am Quader oder Pfeiler fich zum Syftem ereifert, fondern mit heiterem Feingefiihl

in die Natur einlebt. Diefe Landhdufer find ein lyrifches Intermezzo der Baukunfl;

fie wecken Vorftellungen und Empfmdungen dhnlich wie ein altes Volkslied, wie

Nachtigallenfchlag, wie ein murmelnder Bach oder Mddchengefang im Walde. Diefe

Architektur griindet fich auf den malerifchen Sinn und das hochgebildete Naturgefiihl

des neuzeitlichen Menfchen. Meffel wiirde es gewif abfdieulich finden, mit klaffifchem

Gebdlk in des lieben Gottes fchlichte, ftrebende und wachfende und rundbufchige Natur

horizontal hineinzufahren. Seine Landhdufer fchmiegen fich mollig in die Landfchaft

ein, das breit und tief iiber den Hausfrieden hereinragende Dach nimmt gern das

Obergefchof in fich auf, die Einfamilienhdufer wollen nicht gar zu prot^ig iiber den

Erdboden auffleigen, am liebflen fchreiten die Menfchen aus ebenerdigen Zimmern

*) Abbildungen vgl. zweiten Meffel-Band S. IV ff.
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unmittelbar in den Garten hinein, Holz und Schindeln wollen die Wdnde warm ein-

hegen, Weinreben und Baumzweige in die Fenfler lugen und durdi ihre weidien

tiberfdineidungen die flarren Mauermaffen mildern. Und dann hat Meffel feine be-

fondere Landhauscouleur, mandimal hell, weit in die Feme fcheinend wie eine ita-

lienifdie Vigne, aber im tiefen Kiefernfchatten ift es ein feintemporiertes Silbergrau,

eben jener Silberton, den wir auf alten Landfdiaften voller Entziicken bewundern,

audi die grauen Dadipfannen find auf die landfchaftliche Abtonung hin ein ausfdilag-

gebendes Empfmdungsmoment. Dann natiirlidi nirgends ein Turm, der das Grund-

fliich: totfdildgt, nirgends ein Portal, wie um Fiirflen zu empfangen, fondern alles

hduslidi intim. Selbfl die Kiidie drdngt er nidit gern in den Keller hinab, um der

Hausfrau nidits Inferiores zuzumuten und den Haushaltungsapparat zu erfchweren.

Beim Schlof^dien Bornicke und beim Sdilof^ Sdionrade ift nach altldndifchen Grund-

riffen fogar die Korridorbildung unterblieben, was fiir Landhdufer iiberhaupt das

Wohnlichfle ift. In Sdionrade liegen die eigentlidien Wohnrdume dem alten Park
zugekehrt, das Schlafzimmer des Herrn aber dem Gutshof, damit er von dort aus

fdion beim Morgengrauen den Wirtfdiaftsbetrieb unter Augen haben kann. In den

ftddtifdien Wohnhdufern foigt Meffel einem gewiffen monumentalen Zwange, und
hier treffen wir fafl durdigehends den ihm eigentiimlidien Pfeilerbau , der mit den

lapidar aufftrebenden Linien die Patrizierwiirde wahrt und die Hdufer aus der banalen

Reihe der hirnlofen Stuckateurardiitekturen heraushebt, und audi hier ift es das

ftarkbetonte Dadi, welches den Bauten Stimmung und Gefdiloffenheit verleiht. Das
Haus Felix Simon in der Matthdikirchftrafe ift palaisartig in zwei Stockwerken aus-

gebildet, weil zwei Fronten an die Straf^e grenzen und nodi Raum fiir einen Seiten-

fliigel war. Demgemdf^ enthdlt das Innere grofftilifierte Zimmerfluditen in hiftorifdien

Stilen, die mit den Faffaden harmonieren. Nur eben die Bibliothek ift neuzeitlidi in

Mahagoni ausgebaut und in einer feinpointierten Sdiliditheit gehalten.

Das Wohnhaus Eduard Simon in der Viktoriaflrafe ift in feiner Art ein Hauptwerk
Meffels. Hier handelte es fidi nidit blofs um ein Einfamilienhaus vornehmen und

grof^en Stils und um die Meifterung eines Apparates komplizierter Lebensbedingungen,

wovon der fehr intenfiv bearbeitete Grundrif Kunde gibt, fondern audi um eine Art

von Wettbewerb mit erlefenen Meifterftiicken alter Kunft. Es war das Heim eines

paffionierten Kunftfammlers auf das hohe Niveau der unfdid-^bar wertvollen Samm-
lungen zufammenzuftimmen. Fiir die Inneneinriditung lagen beftimmte Gruppen von

erftklaffigen Kunftwerken verfdiiedener Stile vor, vom Cinquecento bis zum Louis

Seize, als da find Paneele, Tiirrahmen, Kamine, Skulpturen, Wand- und Decken-

gemdlde, darunter echte Tiepolo-Fresken. Die Ardiitektur hatte dafiir den Hinter-

grund zu fdiaffen und zugleidi ergdnzend auf der gegebenen Grundlage weiterzubilden,

und dann follte es eben nidit ein Mufeum mit gedrdngter Fiille, fondern ein behag-
lidies und bequemes Wohnhaus fein mit der iiblidien Halle im Mittelpunkt. Nun
lofte Meffel hier das fchwierige Problem, daf das ganze Haus ureigentiimlidi anmutet,

daf alles auf dem rechten Fleck fit^t, daf das hiflorifche Inventar eigens hergeftellt

fcheint fiir diefes Herrenzimmer
, Speifezimmer , Damenzimmer. Ferner durften die

Interieurs nicht gefucht alt oder gar antiquarifdi gekennzeichnet fein. Sie beriihren

im Gegenteil, fo feltfam es klingt, neuartig. Und das kommt daher, weil Meffel

neben feiner auferordentlichen Gabe des Nachempfindens alter Kunft zugleich aus

diefem Geift heraus felbftfchopferifdi vorangeht. Nirgends wird man ihm nachweifen

kdnnen, daf er kopiert oder auch nur paraphrafiert habe, aus den Grundformen
eines Stils kam er durdiweg zu eigenen und ausgefprodien perfonlichen Ldfungen,

die deswegen fo verbliiffend echt erfcheinen, weil fie folgerichtig gedadit und aus-

gebildet find. Ich behaupte alfo, daf gerade das Haus Eduard Simon ein fprechendes

Mufterbeifpiel des Stils Meffels ift. Daf nach aufen hin keiner der im Innern ver-

tretenen Stile vorwiegend in die Erfcheinung tritt, ift wohl begreiflich. Gerade wegen
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feines innerlidien Reichtums flellt das Haus eine edle und pretiofe Sdiliditheit an der

Straf^e zur Sdiau, dabei ein Raffinement von Abmefjungen, Profilen und erwogenen
Finzelheiten.

Eine von den heutzutage feltenen Gelegenheiten, aus dem Vollen zu fdiopfen, bot

fidi in dem Palais Cohn-Oppenheim in Deffau dar. Die Bauherrin hatte vorweg im
grofSen und ganzen ihre Wiinfche formuliert, dann aber, ohne jede Einmifdiung ihrer-

feits, den Ardiitekten frei fdialten laffen, w^obei ihm anderthalb Millionen Mark zur

Verfiigung ftanden. Dabei w^ar das Palais lediglidi fiir eine alleinflehende Dame mit

grofSer Bedienung beredinet. Das Erdgefdiof^ ifl in eine grofSe Halle mit Treppenhaus
aufgeloft, nur dafS an der Gartenfront fidi einige Fremdenzimmer befinden. Im
Hauptgefchof^ verbreitet fidi die eigentlidie Wohnung in der Weife, daf^ die Prunk-
rdume, wie ein unvergleidilidi fdioner und reidier Mufikfaal, Empfangsfalon und
Boudoir fich nach der Vorderfront kehren und der grof^e Speifefaal nadi den hinteren

und intimeren Wohnrdumen mit dem Ausblick auf den Garten hiniiberleitet. An
diefer Gartenfaffade ijl iibrigens dem Hauptgefims nodi ein weiteres Stockwerk fiir

die Hausbeamten aufgefet5t, ohne eigentlicb in das Dadi eingebaut zu fein, -was fidi

fehr wohl mit dem hier erv\rdhlten italienifdien Palaisflil vertrdgt. Die grofSe Halle

erinnert durdiaus an die herrlichen italienifdien Fiirftrefidenzen und audi in den oberen

Prunkrdumen, fur weldie unter grofSen Miihen und Koften alte Kunjlwerke von erflem

Rang befdiafft wurden, kommt eine grof^ziigig prunkende Vornehmheit zum Ausdruck,

fo daf^ die Befi^erin beim erften Anblick der Herrlidikeit eine gewiffe Sdieu empfand,
aber nadi wenigen Stunden dock fdion den kiinfllerifdi grof^gedaditen Komfort fidi

vollig zu eigen madite. Das Tragifdie ift hier, daf^ die Befi^erin verflarb, nadidem

fie das Palais nur einen Tag bewohnt hatte. Das Haus felber vererbte fidi auf den

Herzog von Anhalt -Deffau, iiber das Mobiliar w^aren aber nodi nidit ndhere Be-
ftimmungen getroffen, fo daf^ leider in der Folge aus dem kunftvoll gefiigten Enfemble
unerfet3

lidie Stiicke ausgefondert w^urden.

Meffels Monumentalfdiopfungen find an diefer Stelle vertreten durdi den Thronfaal

im Palazzo Caffarelli zu Rom, das Miniflerzimmer im preafSifdien Abgeordnetenhaufe,

den Umbau in der Nationalbank , den Neubau der Berliner Handelsgefellfdiaft und
durdi die Landesverfidierungsanflalt. Das Miniflerzimmer w^ar fozufagen eine Ubungs-
und Probearbeit fiir das Meifleratelier Meffels an der Sdiule des Kunflgewerbe-

mufeums. Das Thema war italienifdie Renaiffance in alien fur einen Innenraum nur

moglidien Tediniken. Diefer Saal hat in feiner Art feither einen klaffifdien Ruf und

ifl von keinem Nadifolger iibertroffen worden. Nur Meffel felber iibertraf die Leiftung

im Si^ungsfaal der Nationalbank, der ganz in Holz ausgebaut ift, und im Si^ungs-

faal der Handelsgefellfdiaft. Die durdigehende Holzeinkleidung des erfteren Saals

erkldrt fidi daraus , dafS diefer Umbau in einem fertigen Haufe ohne Storung des

Betriebes vor fidi gehen muf^te, fo daf^ die Holzardiitektur eben nur eingeflellt werden
konnte. Beim Palafl der Handelsgefellfdiaft, deffen Faffaden palladieske Grbf5e atmen
und heutzutage als Inbegriff von handelsherrlidier Reprdfentation gelten, fpielte

eigentlidi der Grundrif5 die entfdieidende Rolle. Meffel erhielt diefen Auftrag auf
Grund einer meiflerlidien Dispofition der Raumgliederung nadi den beiden Fronten

hin, weldie gleidiwertige Eingdnge haben, wenn audi die Sdiaufeite an der Behren-

flrafe als Hauptfront entwickelt ifl. In Thronfeffel und Kandelabern des romifdien

Botfdiaftspalafles verkorpert fidi fo etwas wie ein Nimbus des romantifdien Herrfdier-

gefiihls, weldies die Anfdnge des je^t regierenden Kaifers kennzeidinete. Und endlidi

offenbart fidi im Neubau der Landesverfidierungsanflalt, weldier in unmittelbarer

Ndhe des Mdrkifdien Mufeums erriditet ift, ein vollig anderes Monumentalprinzip

als in den Handelspaldften. Es liegt auf der Hand, dafS diefe ausgefprodiene Ba<kflein-

ardiitektur Fiihlung fudit mit jenem Mufeum im mdrkifdien Rohbauflil. Eigentiimlidi

aber, wie Meffels Senfibilitdt vor dem radikalen Backfteinflil zuriickfdieut, wie er den
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grellen Ziegelton mildert, ihn ins Mattrote hiniiberfpielt und dann weiterhin nodi

ddmpfl durdi die horizontalen Bindeglieder des grauen und weidien Kalkfteins und

damit gliicklidi die dezente Stadtcouleur erzielt. Der Farbenakkord des Haufes bis

zum Dadireiter empor ift wundervoll. Audi fonfi bat Meffel die ibm eigentiimlidie

vertikale Tendenz, die fidi in den ununterbrodien aufftrebenden zweikantigen Pfeilern

ausfpricbt, nirgends fo flreng durdigefiibrt, und das gefdiah, um den flrengen Ernft

des Bureaugebdudes nadi aufSen bin kenntlidi zu madien, wdbrend andererfeits die

werkfreudige und humane Art des Verfidierungswefens in den Gewerksemblemen
und Allegorien aufJugend und Alter fidi eindringlidi, aber nidit aufdringlidi zwifdien

den ftarren Pfeilern dem Auge und Gemiit einprdgt. Der Kontraft zwifdien den verti-

kalen und horizontalen Bauteilen bedingt die faszinierende Eigenart des Verwaltungs-

gebdudes in Altberlin.

Man kann nidit ernftlidi behaupten, daf der Wertheim-Bau Krone und Inbegriff von

Meffels Sdiopfungen fei. So fehr diefes Koloffalwerk audi alien anderen Arbeiten

voran auf die Offentlidikeit einfpridit und populdr geworden ifl wie keine zweite

Architektur in Berlin, fo umfdireibt es dodi nidit das ganze Konnen Meffels, fdildgt

es dodi nidit in alle Regifler feines Wirkens und feiner Anfdiauungen ein. Man
kann daher nidit die Formel fiir den ganzen Meffel aus diefem Bau gewinnen, da

er viele diefer zu mindeft ebenbiirtige Leiftungen aufzuweifen hat. Nidit das Waren-
haus an erfter Weltfladtlage hat den internationalen Erfolg des Ardiitekten gemadit,

fondern umgekehrt. Als Meffel vor neun Jahren das erfte Projekt fiir den Pfeilerbau

fefllegte, ahnte niemand die Entwicklung, die da im Keime ruhte, ahnte audi der

Ardiitekt feine eigene Entwicklung nidit, die mit diefem Bau gerade eng verkniipft ift.

Das Wachfen des Haufes hielt gleichen Sdiritt mit dem Wachfen Berlins, aber die

Stufenleiter von Meffels kiinftlerifdien Wandlungen und die Steigerung feiner fchaffen-

den Krdfte ift eine vbllig andere Sache, die nidit in der Natur der Aufgabe, fondern

in der Perfonlichkeit beruht, fintemalen die Entwicklung vom Granit zum Kalkftein,

wenn man fo fagen darf, auch an anderen Bauten gleidizeitig oder wohl gar fchon

vorher einfekte. Der rechte Kiinftler erfdiopft fich nicht in feinen Werken, fondern

fleht iiber ihnen und behdlt immer noch die Moglichkeit weiterer Steigerungen in

der Hand, wenn man es auch zur Zeit nicht fiir wahrfdieinlidi halt, daf der grofe
Lichthof am Leipziger Pla^ und der Kopf der Gebdudegruppe nodi iibertroffen werden
konnten. Aber eben gerade das meinte man fchon, als das Wertheimhaus nadi der

erften Erweiterung an der Vofftrafe verbliiffend neuartig zutage trat und als die

Filiale in der Rofenthaler Strafe mit der Dorlaer-Faffade aus einem Guf vollendet

daftand. Damals wollte man entfchieden diefer Filiale den kiinftlerifchen Vorrang
zufprechen, als fie ftreng und feierlidi wie eine englifche Kathedrale aus dem 5den
Wuft des nordlichen Berlin emporftieg. Diefe Stimmen verflummten indeffen angeflchts

des lenten Erweiterungsbaues in der Leipziger Strafe. Stufenweis ifl es gelungen,

diefes kiinftlerifche Phdnomen, diefe Fortbildung des Warenhausproblems aus fadilidi

theoretifchen Anfdngen bis in die lenten Konfequenzen der Raumkunft wie der bilden-

den Kunft, Das erinnert an die grofen Kirchenbauten des Mittelalters , die flreng

und zuriickhaltend mit der Krypta und der tektonifdien Einwolbung der Sdiiffe be-

ginnen, dann fch mdhlidi fchmiicken, fich reidier erweitern, in Kapellenkrdnzen und
Chorfenflern zur hodiften Vollendung gedeihen und dabei durdi Jahrhunderte zwei,

drei Stile entwickelnd in das Ganze einbeziehen. Diefes natiirliche Werden und
Wachfen bietet den hochflen Reiz und das fruchtbarfle Moment der Kunflbetrachtung.

Genau ebenfolcher Vorgang zeigt fich in den verfchiedenen Phafen des Wertheim-
Baues. Nur ifl die grofartige Entwicklung in die kurze Spanne eines Jahrzehntes
komprimiert, das erforderte aber eine intenfive Arbeitskraft , von welcher die Alten

fich gewif nichts haben trdumen laffen. Wohl waren fe im Vorteil, daf ihre Ent-

wiirfe langfam reifen durften, iiber ihr Leben hinaus auf Kind und Kindeskind, das
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gibt ihnen eine unbeflreitbare Uberlegenheit und zwingt uns, wenn wir uns nidit die

Zeit zu langfam reifenden Gebilden gdnnen diirfen, zu Anleihen bei den Alten, Dafiir

weifen die Arbeiten der Heutigen das Merkmal der Perfonlidikeit auf, das im Mittel-

alter noch unbekannt, in der Renaiffance flark aufleuchtete
,
fpdter wieder etwas

verblajSte, um heute wieder in aller Starke zu erflehen, fofern ndmlidi der KiinfHer

eine fouverdn fdiaffende Perfonlidikeit ift, was man nur von fehr, fehr wenigen heute

fagen kann, Idi glaube nidit, daf^ Meffel das perfonlidie Moment bei fidi eigens

unterftreidien wiirde, weil eine Perfonlidikeit fidi nidit felbfl erkennen kann, da es

fiir geiflige Dinge keinen Spiegel gibt. Wie die Philofophen fudit Meffel das Ding
an fidi, den Fundamentalgedanken, der in alle Verdflelungen des Lebens ausftrahlt.

Das Pfeilerfyflem war der Ausgangspunkt beim erflen Abfdinitt des Warenhaufes.
Kein Material erfdiien ihm lapidar genug, um die eherne Folgerichtigkeit des neuen
Problems zu erhdrten. Mit einer lehrhaften Deutlidikeit

, mit einer edit Berliner

Sdidrfe baute er die Granitpfeiler an der Leipziger Strafe auf und verankerte in

ihnen das innere Eifengeriift. Die Pfeiler waren eins und alles, auf fie fe-^te er das
Dadi wie einen Hut auf den Kopf, der lofe fi-^t und nidit angewadifen ift, der nur
deckt und fdimucklos fdimuckt. Als Denker und Konflrukteur begann er, wie einfl-

mals die friiheflen Gotiker, die vom tektonifdien Gedanken fo entziickt waren, daf
fie ihn nackt hinftellten und um alles in der Welt nidit bemdnteln wollten. Der erfle

Abfdinitt des Wertheim-Baues hatte, vom heutigen Standpunkt betraditet, einen

theoretifdien und fadilidien Erfolg ,
der ja im Grunde audi der widitigfte und ent-

fdieidende ift. Die kiinfllerifche Verbrdmung des erflen Lidithofes, die ihrer Zeit

gewif bedeutfam in die Augen fiel, verdunkelte Meffel felber in den Erweiterungs-

etappen. Den grdften Wendepunkt feiner Entwicklung kennzeidinet die erfle Aus-
lage nadi der Vofftrafe, die fidi darflellt in dem Wintergarten, in dem Onyxfaal
mit dem Spiegelbrunnen und in jener fudlidi-phantaflifdien Halle, die von orienta-

lifdier Mdrdienpoefie infpiriert fdiien und nadi der Strafe hin in der wundervoll
modellierten und geradezu warmbliitigen Kalkfleinfaffade ausflrahlte. Damit fiihrte

Meffel das Warenhaus in die Sphdre der hohen Kunft ein, zwang er Berlin zur An-
erkennung und Wertfdid-^ung des Wertheim-Begriffs, zwang er aber audi den
Warenhausbetrieb in die Bahn des guten Gefdimacks hinein. Das war das eigent-

lidi Entfdieidende, die kiinfllerifche Tat und der Antrieb zu einer Entwicklung in die

Koloffaldimenfionen der Zweimillionenfladt hinein. Der zweite Erweiterungsbau flellt

fich eigentlich nur als opportune Schluffolgerung des bedeutfamen Wendepunktes
heraus. Das Haus mufte fich vergrofern, und in der alfo vergroferten Raummaffe
muften die Reprdfentationsrdume eine Steigerung fuchen. Nichts ifl naturlicher und
ungezwungener als diefe Entwicklung. Am harten Asphalt der wimmelnden Verkehrs-

ftrafe reihen fch die Granitpfeiler als Widerlager gegen das andrdngende Leben.

Das befleht auch heute noch dflhetifch zu Recht. Gegen die Baumwipfel des Places

aber will das Antlih des Gebdudes frh in weichere, in modellierfdhige Form faffen.

Die beiden verfchiedenartigen Teile fnd nicht widereinander, fe fugen fch organifch

wie Kopf und Gefcht auf geharnifchtem Leib, oder wie die bewegfame Baumkrone
auf den harten Stamm oder wie die Bliite am Zweig. Und nun kulminierte die

Schaffenskraft Meffels gluchlicherweife in dem grofen Lichthof, der vollauf erfiillt,

was dem vom Wefen Kommenden die Kopffaffade verfpricht, der erfullt und ver-

geifigt if von der befen Kunf unferer Zeit. Diefer grandiofe Lichthof, der auch

und zumal am Abend feinen Namen glanzvoll rechtfertigt , if meinem Gefiihl nach

das Meiferwerk der Jahrhundertswende und bekundet, daf Berlin Weltfadt ge-

worden und daf im Zeichen des Verkehrs von nun an die Wunder der Kunf ge-

fchehen werden.

Berlin, im Dezember 1905. RAPSILBER.
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