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nach seinem studium in München und berlin eröffnete 
erich Mendelsohn 1919 ein architekturbüro in berlin, das 
er bis zu seiner emigration nach der faschistischen Machter-
greifung 1933 unterhielt. in berlin machte sich erich Men-
delsohn mit seinen arbeiten überregional und international 
bekannt. hier erwarb er sich seinen ruf als herausragender 

vertreter des architektonischen expressionismus und des 
neuen bauens. hier wurde er Mitglied der akademie der 
künste und war einer der führenden köpfe der fortschritt-
lichen architektenvereinigung Der ring. von berlin aus 
machte er sich als entwerfer, aber auch als Publizist einen 
namen als Protagonist der Moderne, der weit über Deutsch-
land hinaus einen guten klang hatte. in berlin schrieb und 
veröffentlichte er seine artikel und bücher, darunter die 
kritisch faszinierten Darstellungen über die zeitgenössische 
architektur in amerika und russland. und hier entstanden 
eine vielzahl der faszinierenden studien und skizzen, die 
unser kollektives bild von einem plastischen architekturstil 
des 20. jahrhunderts und einer organischen Moderne mitbe-
stimmen. Ähnlich den architekturfantasien des Petersburger 

konstruktivisten jakov Černichov haben sie bis heute nichts 
von ihrer visionären kraft eingebüßt. in berlin hat sich ein 
teil des zeichnerischen und schriftlichen nachlasses von 
Mendelsohn aus der Zwischenkriegszeit erhalten.

in der deutschen hauptstadtregion stehen heute ein knap-
pes Dutzend bauwerke und gartenanlagen unter Denkmal-

schutz, für die erich Mendelsohn in seiner berliner Zeit als 
entwerfer verantwortlich oder mitverantwortlich gezeichnet 
hatte. Darunter befinden sich legendäre bauten, wie die in-
kunabel der expressionistischen architektur, der einstein-
turm in Potsdam oder als innovativer beitrag zu einer neuen 
industriearchitektur die hutfabrik luckenwalde, aber auch 
das groß stadtensemble der „Woga“ mit dem universum-
kino am kurfürstendamm sowie der programmatische 
neubau für die deutsche Metallarbeiter-gewerkschaft. Die 
Mehrzahl der geschützten bau- und gartendenkmale ent-
fällt heute auf vornehme bürgerliche Wohnhäuser und land- 
häuser, darunter sein eigenes haus am rupenhorn, aus  
dem die familie 1934 fliehen und Deutschland verlassen 
musste.

Das erbe von erich Mendelsohn im berliner raum – eine kurze bilanz
jörg haspel

Hutfabrik Luckenwalde, Färbereihalle mit dem hutförmigen Lüftungssaufsatz  
nach der Wiederaufrichtung der Dachkonstruktion, um 2007.
 «Шляпная» фабрика в Люккенвальде, красильный цех с вентилируемой кровлей в виде шляпы,  
после реконструкции кровли, примерно 2007.
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Denkmalgeschützte bauwerke und gartenanlagen

Zu den frühesten bauwerken, die Mendelsohn realisieren 
konnte und die überliefert sind, zählen die siedlungshäuser 
in luckenwalde für beschäftigte der hutfabrik gustav herr-
mann aus den jahren 1919–20, die sich bis heute mit ihrem 
kräftig roten Putz von gleichaltrigen siedlungshäusern der 
stadt abheben.1

eine neue architektur und eine neue Ästhetik, die in der 
revolutionären aufbruchstimmung nach dem Weltkrieg und 
dem sturz der Monarchie einzug halten sollten, verkörpert 
die bis heute frappierende formerfindung des einstein-
turms in Potsdam. Die skulpturalen Qualitäten des orga-
nisch modellierten turmbaus stehen im krassen gegensatz 
zur Wissenschafts- und forschungsarchitektur der deutschen 
kaiserzeit. Der architekturgeschichte gilt diese ungewöhn- 
liche schöpfung, die vor einigen jahren unter der leitung 
des büros Pitz & hoh und mit unterstützung der Wüstenrot-
stiftung mustergültig restauriert wurde 2, als kongenialer 
architektonischer ausdruck der neuen Weltsicht, die der 
spätere nobelpreisträger albert einstein mit seiner relativi-
tätstheorie formuliert hatte. 3

erich Mendelsohn selbst soll freilich nicht den spektakulä-
ren turmbau zu Potsdam, sondern die etwa zur gleichen Zeit 
ausgeführte hutfabrik in luckenwalde als sein wichtigstes 
Werk in der berliner Zeit bezeichnet haben. insbesondere 
die lösung der oberlichtkonstruktionen und lüftungshau-
ben über der mehrschiffigen Produktionshalle sowie die 
hoch aufragende Dach- und abluftkonstruktion der färberei-
halle, die den komplex beherrscht, sorgten als eigenwillige 
architektonische und zugleich aus der funktion entwickelte 
form für aufsehen.4 Die hutfabrik luckenwalde mit ihrer 
lüftungs- und belichtungskonstruktion war referenzobjekt 
für den auftrag an erich Mendelsohn, eine moderne indu-
strieanlage für die textilfabrik „rote fahne“ in leningrad 
zu entwerfen. nach dem krieg wurden Maschinen aus luk-
kenwalde demontiert und in der sowjetunion weiter betrie-
ben. nach der schließung des Werks und jahrelangem leer-
stand konnten einzelne gebäudehüllen in den letzten jahren 
sukzessive gegen verfall gesichert und geschlossen werden 
– bisher allerdings ohne in eine wirtschaftlich sinnvolle und 
dauerhafte nachnutzung zu gelangen.5

ebenfalls in der aufbruchstimmung der jahre nach dem 
ersten Weltkrieg erhielt Mendelsohn den auftrag, das ver-
lagshaus Mosse im berliner Zeitungsviertel aufzustocken 
und zu modernisieren. Das nach der novemberrevolution in 
den kämpfen im berliner Zeitungsviertel beschädigte ver-
lags- und Druckhaus erhielt eine neue schwungvoll abge-
rundete ecklösung und eine mehrgeschossige aufstockung, 
die sich zur straßenecke hin steigerte und dem gebäude eine 
völlig neuartige dynamische note im großstadtbild verlieh. 6 
im Zweiten Weltkrieg wurde das bauwerk der ebenfalls in 
die emigration gezwungenen jüdischen eigentümer stark 
beschädigt und lag nach dem Zweiten Weltkrieg nahe der 
sektorengrenze am todesstreifen, wo es als einflügeliger 
torso bis zum Mauerfall überdauerte. nach der vereinigung 
berlins erfolgte eine komplettierende Wiederherstellung des 
bauvolumens und eine vereinfachende rückbildung der für 
Mendelsohns großstadtarchitektur charakteristischen eck- 
und Dachlösung. 

Mosse-Verlagshaus nach der Neugestaltung der 
Straßenecke und Aufstockung des Altbaus, um 1925.
Здание издательства Моссе после перестройки угла и 
надстройки этажа, примерно 1925.

Rest des kriegszerstörten Hauses am Todesstreifen  
der Berliner Mauer, um 1990.
Часть разрушенного войной здания, граничащая с  
полосой смерти у Берлинской стены, примерно 1990.

Mosse-Haus nach der Ergänzung um 1995, 2006.
Здание Моссе, после восстановления ок. 1995, 2006.
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Mitte der Zwanziger jahre entstanden eine reihe von 
vornehmen villen- und landhäusern von der hand erich 
Mendelsohns mit großzügig geschnittenen gartenanlagen 
im Westen und südwesten der stadt. auf erich Mendelsohn 
und wohl noch mehr auf richard neutra geht die Wohnhaus-
gruppe sommerfelds aue (versuchssiedlung onkel-tom-
straße) zurück (1923–24), die in den letzten jahren seit dem 
Mauerfall von ihren neuen eigentümern schrittweise moder-
nisiert und möglichst nach historischem vorbild wiederher-
gestellt wurde und wird.7 

Das Doppelhaus karolinger Platz, das anfang der zwan-
ziger jahre entstand und mit einer haushälfte auch als Woh-
nung für erich Mendelsohn selbst geplant war, zeigt mit 
seiner flachdachlösung als Putzbau und den plastisch abge-
setzten Ziegelbändern bereits die für die spätere Wohnhaus-
architektur Mendelsohns charakteristischen Merkmale.8 von 
der ursprünglich ebenfalls auf Mendelsohn zurückgehenden 
ausstattung hat sich leider nichts erhalten.

Das haus sternefeld an der heerstraße (1923–24) erinnert 
in seiner horizontalen lagerung an vergleichbare Wohn-
bauten frank lloyd Wrights und gilt als eines der frühesten 
beispiele für eine flachdachlösung als stahlkonstruktion  
in der villenarchitektur von berlin. bereits ende der  
1970er jahre erfolgte in abstimmung mit der Denkmalpfle-
ge eine Wiederherstellung des l-förmigen Wohnhauses mit 
Wintergarten und blumenterrasse, die die gartenanlagen, 

terrassen und Mauereinfassungen einschloss.9 sowohl das 
haus als auch die gartenarchitektur stammen von erich 
Mendelsohn und sind als bau- und gartendenkmal ge-
schützt.10

Das haus bejach, am stadtrand berlins zu Potsdam hin 
gelegen (steinstücken), hat sich erfreulicherweise in einem 
sehr guten historischen Zustand bis heute überliefert. es 
stammt ebenfalls einschließlich des hausgartens, der durch 
eine ausgreifende Pergolenarchitektur gefasst und mit dem 
Wohnhaus zu einer einheit verbunden ist, von der hand 
Mendelsohns.11 Der charakteristische Wechsel von Putzflä-
chen und Ziegelbändern setzt sich in der gartenarchitektur 
fort. haus und garten bejach gelten dem Dehio-handbuch 
der kunstdenkmäler Deutschlands „in der Einfachheit der 
gestalterischen Mittel als eines der schönsten Landhäuser 
der zwanziger Jahre in Berlin“. seit den 1990er jahren ist 
der architekt helge Pitz, der auch für die mustergültige 
instandsetzung des einstein-turms verantwortlich zeich-
nete, eigentümer des anwesens und plant,12 das Denkmal- 
ensemble von haus und garten sowie sein archiv in eine 
neu zugründende erich-Mendelsohn-stiftung überzufüh-
ren.

großstadtarchitektur 

Mit dem „Woga“-Projekt (Woga = Wohnungs-grund-
stücks-verwertungs-aktiengesellschaft), einer kombinati-
on von privaten Wohn- und gesellschaftsbauten mit einzel-
handelsnutzung und gastronomischen sowie kommerziellen 
kultureinrichtungen, realisierte Mendelsohn wieder ein 
großprojekt in der region, das auch ins städtebauliche aus-
greift (1927–31). Die weiträumige und komplex angelegte 
baugruppe am westlichen kurfürstendamm wird stadträum-
lich exponiert von dem lichtspieltheater des universum-
kinos, einem als halbrund an den boulevard vortretenden 
klinkerbau, den eine (als Werbeträger motivierte) vertika-
le Wandscheibe im scheitelpunkt weithin sichtbar akzen- 
tuiert. 

Mosse-Verlagshaus nach der Ergänzung und Nachbildung 
der Eck- und Dachgestaltung von Erich Mendelsohn, 2006.
Здание издательства Моссе после дополнения и  
воспроизведения оформления угла и крыши по задумке 
Эриха Мендельсона, 2006.

Kopfbau des Gewerkschaftshauses des Deutschen Metall-
Arbeiter-Verbandes, um 1930.
Главный корпус профсоюза немецких металлистов, 
примерно 1930.
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Ähnlich wie das gelegentlich als „Dampfermotiv“13 ange-
sprochene halbrund des kraftwerks der textilfabrik „rote 
fahne“ in leningrad bildet auch der berliner kinobau – zur 
eröffnung das größte kino in der stadt – das „flaggschiff“ 
oder „Markenzeichen“ der sich im rückwärtigen bereich 
gruppierenden gesamtanlage. Die horizontale schichtung 
des sich weit ins blockinnere erstreckenden baukörpers und 
durchlaufende fenster- sowie klinkerbänder unterstreichen 
die dynamische Modellierung des baukörpers, der dem mo-
dernen Medium der „laufenden bilder“ und dem tempo 
des großstadtverkehrs einen sinnfälligen architektonischen 
ausdruck verleiht – ganz ähnlich wie der eindruck, den das 
im halbrund gebändigte kraftpaket der modernen energie-
zentrale in leningrad erzielen sollte. 

Die entwicklungslinie, die Mendelsohn mit dem rückgriff 
auf die wirkungsvolle baukörpermodellierung der halbrun-
den kraftzentrale in leningrad für den halbrunden kopfbau 
aufnimmt, lässt sich möglicherweise auch auf vorläufer der 
stromversorgungsbauten in berlin zurückführen, insbeson-
dere auf die abgerundeten Warten, wie sie hans-heinrich 
Müller für die beWag-abspannwerke bevorzugt hatte.14 
bei Müllers umspannwerken verkörpern die schaltwarten 
sozusagen das herz der technischen anlagen und sind als 
funktionaler und räumlicher Mittelpunkt im inneren der 
komplexe positioniert, wogegen Mendelsohn die zentrale 
funktion nach außen exponiert und in kopfbauten unter-
bringt, deren halbrund den gesamtanlagen vorgelagert ist 
und die moderne Zweckbestimmung demonstrativ im stadt-
raum zur schau stellt.

nach kriegszerstörungen wurde der komplex wieder 
aufgebaut und das kino später als tanzlokal genutzt. sei-
nem geplanten abbruch entging dieses 1979 als Denkmal 
eingetragene schlüsselzeugnis von Mendelsohn nur knapp 
durch den einbau eines modernen multifunktionalen thea-
ters („schaubühne“, 1981, architekt: jürgen sawade), dem 
allerdings bis auf teile der fassade das gesamte historische 
innengefüge des altbaus zum opfer fiel („fassadismus“).15 
als visitenkarte des umgebenden Mendelsohn-ensembles 
tritt der sorgfältig restaurierte außenbau heute umso ein-
drücklicher im stadtbild in erscheinung.

für das haus des Deutschen Metallarbeiter-verbandes 
(1929–31) ging erich Mendelsohn als sieger aus einem 
architekturwettbewerb hervor. er nutzt geschickt die ge-
plante städtebauliche situation der im spitzen Winkel auf 
hochbahn und landwehrkanal zuführenden straßenein-
mündungen zur anlage eines dreieckigen geschäftshauses, 
das zur straßenkreuzung durch einen konkav eingewölbten 
kopfbau wirkungsvoll akzentuiert wird. Der mit naturstein-
platten verkleidete Mittelbau, der die beiden weiß verputz-
ten büroflanken verbindet und überragt, nimmt mit einem 
großzügigen foyer, dem eleganten treppenhaus und den 
vorstandsbereichen mit sitzungssaal im obersten geschoss 
öffentlichkeitswirksame funktionen auf. im unterschied zur 
lochfassade der bürotrakts ist der kopfbau durch fenster-
bänder horizontal gegliedert und wird, durch einen glaser-
ker mit fahnen- bzw. antennenmast zusätzlich betont, in 
den Dienst der architektonischen außendarstellung einer 
modernen industriegewerkschaft gestellt. Das Denkmal 
konnte nach dem fall der Mauer grundlegend modernisiert 
und insbesondere in der ladenzone und im Mittelbau wieder  

auf sein historisches erscheinungsbild zurückgeführt wer-
den.16

sein eigenes Wohnhaus, das Mendelsohn 1929/1930 für 
sich und seine familie am rupenhorn erbauen ließ und 
schon bald nach der Machtergreifung der nationalsoziali-
sten 1933 wieder verlassen musste, öffnet sich als zweige-
schossiger, flacher Putzbau mit den Wohnräumen und einer 
großzügigen aussichtsterrasse zur havelpromenade.17  Über 
das haus Mendelsohn, dessen fenster im Wohn- und Mu-
sikzimmer versenkt werden können, hieß es in Berlin und 
seine Bauten noch 1972: „Die Durchformung der Details im 
Hause und in den Mauern, Wegen und Terrassen des Gar-
tens hat in Berlin nicht ihresgleichen.“ 18  Die gartenanla-
ge – der vorgarten steht als gartendenkmal ebenfalls unter 
Denkmalschutz – geht interessanterweise nicht auf den bau-
herren selbst, sondern auf den landschaftsplaner heinrich 
Wiepking-jürgensmann zurück.19  1988 wurde an dem haus 
eine „berliner gedenktafel“ zur erinnerung an den berühm-
ten baumeister, bauherren und bewohner angebracht. in 

Haus und Garten Erich Mendelsohn, Am Rupenhorn, 2007.
Дом и сад Эриха Мендельсона, на улице Ам Рупенхорн, 
2007.

Haus und Garten Sternefeld an der Heerstraße sind  
als Bau- und Gartendenkmal geschützt, um 2005.
Дом и сад Штернефельда на улице Хеерштрассе,  
памятники архитектуры и паркового искусства,  
примерно 2005.



48 Das erbe von erich Mendelsohn – ein gemeinsames erbe

jenen jahren erfolgten auch einige weitere veränderungen 
an dem bauwerk, dem man aus konservatorischer sicht eine 
baldige sanierung und auch rückführung in den bauzeitli-
chen Zustand wünschen möchte.

berlin – st. Petersburg – berlin

offensichtlich stehen die denkmalgeschützten bauwerke 
und gartenanlagen von erich Mendelsohn in den Metro-
polen st. Petersburg und berlin nicht nur in einem biogra-
fischen Zusammenhang im oeuvre dieses internationalen 
Protagonisten der architektonischen Moderne. vielmehr 
lassen sich auch konkrete Parallelen und Wechselwirkungen 
aufzeigen, die die textilfabrik „Krasnoe Znamja“ in st. Pe-
tersburg mit Projekten und bauten im berliner raum ver-
binden. Die vorbildfunktion der hutfabrik luckenwalde für 
die industrieanlage in russland ist evident. ebenso finden 
sich die kreisförmig oder oval abgerundeten ecklösungen 
und kopfbauten, die sich leitmotivisch als stromlinienfor-
men durch Mendelsohns Werk ziehen, in st. Petersburg und 
berlin wieder. 

aber auch die komplizierte und oft mehrjährige sanie-
rungs- und rettungsgeschichte der Mendelsohnbauten in 
berlin und brandenburg weist offensichtlich gemeinsam-
keiten mit der aktuellen situation in st. Petersburg auf. Die 
gewissermaßen im ausbauzustand gesicherten Mendelsohn-
hallen der stillgelegten industrieanlage luckenwalde erfor-
dern ebenso eine wirtschaftlich tragfähige umnutzungsper-
spektive wie der leerstehende fabrik- und kraftwerkkomplex 
in st. Petersburg. und verglichen mit der berliner lösung 
zur rettung des zum modernen theaterbau („schaubühne“) 

Universum-Kino nach dem Wiederaufbau und dem Umbau als Theaterkomplex (1980/81, Architekt Jürgen Sawade)  
für die Berliner Schaubühne, um 2007. 
Кинотеатр «Универсум» после восстановления и перестройки в театральный комплекс (1980/81,  
архитектор Юрген Савадэ) для Берлинской театральной труппы Шаубюне, примерно 2007.

Universum-Kino nach den Zerstörungen des  
Zweiten Weltkriegs, um 1950.
Кинотеатр «Универсум» после разрушений Второй 
мировой войны, примерно 1950.
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transformierten universum-kinos von Mendelsohn möchte 
man in der ungeklärten situation der historischen Werksbau-
ten in st. Petersburg sogar eine besondere chance erkennen: 
Das industrie- und technikdenkmal „Krasnoe Znamja“ 
weist nämlich ein Maß an historischer authentizität und 
auch im inneren noch zahlreiche charakteristische ausstat-
tungselemente auf, wie sie in berlin über kriegsreparaturen 
und nachkriegsmodernisierungen häufig schon verloren ge-
geben werden mussten. Dieses eingeständnis schließt aus 
deutscher Perspektive das angebot mit ein, den russisch-
deutschen Denkmaldialog über das gemeinsame erbe der 
avantgarde und der Moderne auch auf das gebiet der fa-
brikarchitektur und des industriellen erbes zu erweitern und 
womöglich zu beiderseitigen kooperationsprojekten in der 
praktischen Denkmalpflege zu kommen. 
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Katalog: Auszug aus den Denkmallisten von Berlin und 
Brandenburg der denkmalgeschützten Bauten von Erich 
Mendelsohn 

1919–20 
	 siedlungshäuser gottorfer straße luckenwalde
1920–21 
	 einsteinturm Potsdam
1921–23 
	 hutfabrik luckenwalde
1921–23 
	 erweiterung/umbau Mosse-haus berlin
1922 
	 Doppelwohnhaus karolingerplatz berlin
1923–24 
	 landhausgruppe sommerfeld aue (mit richard neutra)  

berlin
1923
	 haus Dr. sternefeld heerstraße berlin
1927
	 landhaus Dr. bejach berlin-steinstücken
1927–28 

baugruppe „Woga“ mit universum-kino am kur-
fürstendamm berlin

1929–30
	 sitz des Deutschen Metallarbeiter-verbandes alte 

jakobstraße berlin
1929–30 
	 haus erich Mendelsohn am rupenhorn berlin

Йорг хаспель: наследие Эриха  
Мендельсона в Берлине и его  
окрестностях – краткий обзор 

Статья рассказывает об архитектурном наследии Эри-
ха Мендельсона сохранившемся в Берлине и вокруг него. 
После защиты диплома в 1919 году Эрих Мендельсон от-
крывает в Берлине свою архитектурную мастерскую. В 
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этом городе он останется до своей эмиграции в 1934 
году. Здесь он проектирует, пишет и рисует, причем его 
архитектурные фантазии до сих пор не потеряли свои 
силы, как и фантазии Якова Чернихова. В Берлине Эрих 
Мендельсон стал известен как один из лидеров архитек-
турного экспрессионизма и Современного движения. В 
Берлине и вокруг него находятся сегодня под охраной бо-
лее десяти построек и садов Мендельсона: поселковые 
дома и Шляпная фабрика в Люкенвальде, Бaшня Эйн-
штейна в Потсдаме, жилые и загородные дома в Берли-
не, среди которых Дом aрхитектора, Издательский дом 
Моссе и Дом немецкого Союза металлистов.

Взгляд на характерные художественные особенности, 
степень сохранности и проблемы охраны памятников 
берлинских построек указывает на общность между 
фабрикой «Красное Знамя» и сооружениями в Берлине: 
функция образца, которая была у «Шляпной фабрики» 
(Hutfabrik), архитектурный лейтмотив динамического 
решения углов, а также параллели в сложных и часто 
многолетних процессах сохранения и спасения постро-
ек Мендельсона. Например удалось частично спасти от 
дальнейшего разрушения исторические стены Шляпной 
фабрики в Люкенвальде, но до сих пор не найдено осмыс-
ленное решение использования здания. Обе фабрики – в 
Люкенвальде и Петербурге – нуждаются в экономиче-
ски обоснованной концепции нового использования. При 
этом сегодня «Красное Знамя» имеет особый шанс на 
сохранение исторической подлинности и оригинальных 
элементов оборудования, в то время как подобные эле-
менты в Берлине не имели шансов на спасение и уже не 
сохранились. Это самокритичное признание немецкой 
стороны могло бы быть хорошей предпосылкой, к тому 
чтобы от русско-немецкого «Диалога о судьбе памят-
ников» перейти в стадию реализации двусторонных со-
вместных проектов по их сохранению.
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