
S. 25—63) zeigte, Amiens ein wichtiges Zentrum, in dem mehrere Werk- 

statten von Buchmalem nebeneinander arbeiten. Wieweit sie auf Pariser 

Malerei einwirkten, wieweit umgekehrt Pariser Entwicklungen in Nord- 

frankreich anregend einwirkten, wird sich im Einzelfall erst dann genauer 

sagen lassen, wenn mehr Gruppen nordfranzbsischer Buchmalerei durch- 

gearbeitet sein werden — wie ergiebig diese Frage sein kann, zeigten schon 

jetzt entsprechende Uberlegungen von Stahl (s. o.) und Gould. Fur die 

zweite Halfte des 13. Jahrhunderts sind von Ellen J. Beers einschlagigen 

Forschungen entsprechende Aufschlusse zu erwarten.

Bemerkungen uber das Verhaltnis der Buchmalerei zu anderen Kunst- 

gattungen finden sich in Branners Text immer wieder. Ihm war offenkundig 

bewufit, wie wichtig das Wechselverhaltnis zwischen den verschiedenen 

Bildkiinsten im Paris des 13. Jahrhunderts war. Dieser Fragenkomplex wird 

die Forschung intensiv weiter zu beschaftigen haben. Welche Fragen hier 

zu diskutieren sind, zeigte Louis Grodecki in seinem bedeutenden Aufsatz 

uber die Reaktion gegen den Muldenfaltenstil der Jahre um 1200 in der 

franzbsischen Kunst (Les problemes de 1’origine de la peinture gothique et 

le “maitre de saint Cheron" de la cathedrale de Chartres, Revue de I’art 

40—41, 1978, S. 43—64).

Branners Buch wird fur lange die grundlegende Darstellung der Pariser 

Buchmalerei vom fruhen bis ins spate 13. Jahrhundert bleiben, von der jede 

weitere Beschaftigung sowohl mit allgemeinen Problemen wie auch mit 

einzelnen Gruppen oder Handschriften ausgehen mufi. Sicher notige Re- 

tuschen werden nur seine ungewohnliche Leistung unterstreichen. Vielleicht 

sollte aber der Scheidung von Handen nicht zu viel Gewicht beigemessen 

werden — angesichts des Charakters eines grofien Teiles von Buchproduk- 

tion im franzbsischen 13. Jahrhundert kbnnte sich ein zu ausgepragter 

Attributionismus als eine methodische Sackgasse erweisen.

Reiner Haussherr

HILTRUD KIER, 2NeT37RDe0T6eIpSgOSmT8RgDIDiJT’DSpSeoIDiJT6IS.IDim Bei- 

trage zu den Bau- und Kunstdenkmalern im Rheinland, Herausgeber: Der 

Landeskonservator Rheinland, Bd. 23, Dusseldorf (Schwann) 1978. 2 Bande: 

240 Seiten Text, 2 Farbtafeln als Faltblatter, 539 Schwarz-Weifi-Abbildungen. 

32 Karten als eigener Band.

Die Kolner Neustadt zahlt zu den grofien Stadterweiterungen des 19. Jahr

hunderts, bei denen das durch die Entfestigung gewonnene Areal nach 

einem stadtebaulichen Konzept unter Beobachtung ktinstlerischer Gesichts- 

punkte bebaut wurde. Dies ist im wesentlichen die Leistung von Hermann 

Joseph Stiibben (1845—1936), der sich zunachst 1880 zusammen mit Karl
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Henrici an der Wettbewerbsausschreibung beteiligte, und zwar mit drei 

Projekten, die mit dem ersten und zweiten Preis sowie mit einer lobenden 

Anerkennung bedacht warden. Als Stadtbaumeister von Koln und Stadt- 

baurat hat er dann die Durchfuhrung der Stadterweiterung gelenkt und 

ihr seinen Stempel aufzudrucken verstanden.

Diese kunstlerische Leistung wurde wahrend des zweiten Weltkrieges um 

ein Viertel reduziert und hat in der Nachkriegszeit ein weiteres Viertel 

ihrer stadtebaulichen Substanz eingebiiflt — ein ProzeC, der noch nicht zum 

Abschlufi gekommen ist, well der durch eine zunachst herrschende astheti- 

sche Ablehnung in Gang gesetzte Mechanismus sehr schwer zu stoppen ist, 

auch wenn diese Haltung zumindest in vielen Kreisen sahon langst revidiert 

wurde.

Um das Umdenken einzuleiten bzw. zu fdrdem, ist es notwendig, das Ma

terial zu sammeln, zu dokumentieren und auszuwerten. Den beiden erstge- 

nannten Forderungen kommt die vorliegende Publikation, die der Landes- 

konservator Rheinland zu Redht unter die „Inventarbande“ aufgenommen 

hat, in hervorragender Weise nach, und man wunscht Frau Hiltrud Kier 

nur, dab ihr auch noch die kunsthistorische Auswertung des schonen Ma

terials moglich sein wird.

Der Band ist zweckmafiigerweise in zwei Teile gebunden. Der Haupt- 

band berichtet zunachst ausfuhrlich uber die Geschichte der Stadterweite

rung und ihre aufierkiinstlerischen Voraussetzungen; daran schliefit ein 

sehr instruktives alphabetisches Verzeichnis der Strafien, Platze und Park- 

anlagen an, in dem deren Lage, Geschichte und Bebauung zusammengestellt 

ist. Es folgt das alphabetische Verzeichnis der Architekten, Bauunterneh- 

mer, Maurermeister, Bildhauer, die, soweit bekannt, mit einer Kurzbio- 

graphie vorgestellt werden. Da die Baupolizeiakten als Totalverlust zu be- 

klagen sind, ist die Feststellung der Datierung und der Architekten der 

einzelnen Hauser auf Sekundarliteratur angewiesen, mit Ausnahme jener 

Bauten, die 1939 schon abgebrochen waren und deren Akten in das histori- 

sche Archiv der Stadt Koln gekommen sind. Dort haben sich zum Gluck 

auch noch grofie Teile der Stadterweiterungsakten erhalten, so dafi die 

Darstellung des historischen Ablauts auf Primarquellen fufien kann. Jeden- 

falls stecken in diesen Kurzbiographien unendlich viel Kleinarbeit und Zu- 

fallsfunde, die sich, ist einmal das Interesse dafiir erwacht, sicherlich noch 

mehren werden. Nach einer kurzen Ubersicht uber die Geschicke der 

Neustadt zwischen den beiden Weltkriegen und dem traurigen Kapitel 

mit den Problemen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg einstellten, 

folgen das Verzeichnis und der Nachweis der Karten, die sehr hand- 

lich als zweiter Band gebunden sind. Den Hauptband beschliefit der Bild- 

teil, dem das Verzeichnis und der Nachweis der Abbildungen vorgespannt 

ist, eine breite Fiille liebevoll zusammengetragenen Materials, dem dan- 

kenswerterweise auch die Negativnummern der verschiedenen Photosamm-
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lungen beigegeben wurden. Der Bildteil selbst, mit instruktiven Bildunter- 

schriften versehen, wird mit einem Photo Stubbens eingeleitet und zeigt 

zunachst die Stadt vor Beginn der Entfestigungsarbeiten, dokumentiert 

dann die Abbruchsarbeiten und bringt Detailaufnahmen der beiden, auch 

als Farbabbildungen aufgenommenen Vogelschauaquarelle von J. Scheiner 

von 1886 und 1896, aus denen die zugige Bebauung des Areals innerhalb 

eines Jahrzehnts abzulesen ist. Dann folgen die alphabetisch nach Strafien- 

namen geordneten Bilder, wobei alte Ansichten und Photos der neueren 

Zeit aneinandergereiht Oder gegenubergestellt und auch die Eingriffe der 

Nachkriegszeit in die Neustadt sichtbar gemacht werden. Es ist eine saube- 

re Dokumentation durch Gesamtaufnahmen von Strafien und Hausern, de

nen, soweit greifbar, auch Grundrisse und Schnitte beigegeben wurden. Mit 

einer Ausnahme fehlen Detailaufnahmen, und das ist schade, denn die 

Architektur des 19. Jahrhunderts halt den Blick auf die Einzelheit nicht 

nur aus, sondern gewinnt dabei erst ihre Freunde, die oft das taglich Ge- 

sehene erst als ktinstlerisches Phanomen wahrnehmen, wenn es im Bild 

erscheint.

Eine Stadterweiterung stand in Koln seit etwa 1860 zur Diskussion, die 

sich 20 Jahre lang hinzog, bis man 1881 mit der Durchfuhrung begann, die 

1905—1910 in Planung und Ausbau abgeschlossen war. Dabei wurde um die 

sich entlang des Rheins erstreckende Altstadt ringfbrmig der neue Stadtteil 

angelegt, der 450 ha bedeckt und damit grbfier als die knapp 400 ha mes- 

sende Altstadt ist. Auf diesem Areal wurden etwa 4500 Bauten errichtet, 

von denen heute noch etwa 2250 erhalten sind. Stadtebauliches Rtickgrat 

dieser Anlage ist die in zahlreiche Abschnitte eines Polygons unterteilte 

Ringstrafie, die sich aber nicht wirklich zu einem Ring schlieflt, sondern 

beiderseits am Rhein endet. Interessant ist, daC man auf die Befestigung 

keinesfalls verzichten wollte, sondern der grenznahen Stadt, die aufier- 

halb der mittelalterlichen Stadtmauer um 1815 mit drei Rayons befestigt 

worden war, einen neuen Festungswall gab, der wie bei mittelalterlichen 

Stadterweiterungen die Neustadt ganz umzog. Diese aus Wall und Glacis 

bestehende Verteidigungslinie war praktisch kaum gerechtfertigt und ging 

1907 in den Besitz der Stadt uber.

Es ist nicht uninteressant, die Kblner Stadterweiterung mit einem ver- 

gleichbaren Unternehmen zu konfrontieren, etwa mit der Anlage der Wie

ner Ringstrafie, die sich allerdings nicht in unverbautes Land erstreckte, 

sondern das unverbaute Glacis zwischen Innenstadt und Vorstadten (die es 

in Koln praktisch kaum gab) bedeckte. Das gesamte Stadterweiterungsareal 

umfafite in Wien nur 217 ha, auf dem etwa 900 Objekte entstanden. Be- 

waltigt wurde die Ausgestaltung der Stadterweiterung von 1857 bis zum 

Beginn des Ersten Weltkrieges, also in etwa 60 Jahren Oder zwei Genera- 

tionen, wahrend man in Koln damit in einer Generation zuende kam. Auch 

hinsichtlich der baupolizeilichen Vorschriften schneidet Koln besser ab. Die
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Bauordnung von. 1869, die dann auch auf die Neustadt Anwendung fand, 

setzte als grbfite zulassige Bebauung 75% fest, wahrend in Wien die Ver- 

bauungsdichte 1883 bis 85 % gestattet war. Auch hat man in Wien 1883 die 

geltende Maximalhohe von 13 Klafter (24,6 m) tiberhaupt aufgehoben, wah- 

rend in Koln dur ch eine festgesetzte Relation von Strafienbreite und Ge- 

baudehbhe Bauten bis zu 40 m auf der Ringstrafie moglich gewesen waren, 

wo man sie aber damals noch nicht ausfuhrte.

Das Zbgem der Mill tars bei der Aufgabe des Festungssystems, das in 

Koln zur Anlage des neuen Festungswalles, in Wien aber zur Einbindung 

von Defensivkasernen in das Stadtbild fiihrte; die Sorge gewisser Kreise, 

dafi durch das Angebot neuer Baugrtinde die hochgehaltenen Bodenpreise 

sinken konnten, sowie die Regelung der Bebauung durch das Zusammen- 

wirken von Bauordnung, Bodenpreisen und Bebauungsplan waren Erschei- 

nungen, die wohl bei alien stadtebaulichen Unternehmungen dieser Epoche 

zutage traten. Welch kompliziertes und offenbar sehr ertragreich.es Boden- 

spekulationssystem man in Koln austibte, schildert ein ausfuhrliches Zitat 

aus Lothar Lenz, „die Mietskaseme in Kbln“, von 1930, dem nicht nur die er- 

haltene Stadt sondem auch die Akten sowie die noch lebenden Akteure 

dieses Geschehens zur Verfiigung standen.

Was die stadtebauliche und kunstlerische Losung anlangt, war in Wien 

die Entscheidungsfindung durch das Gremium des Stadterweiterungsfonds 

bestimmt, in dem eine ganze Reihe von Personen an der Meinungsbildung 

beteiligt waren, wahrend in Koln die von Stubben vorgelegten Plane aus- 

schlaggebend wurden. Es ware noch zu untersuchen, wie weit sein Gedanke, 

eine Kette festlicher Raume aus der Abfolge von Strafien, Platzen, Brunnen, 

Alleen und Denkmalern zu gestalten, von der Konzeption der Wiener Ring- 

strafie beeinflufit war. Ganz besonders interessiert das Verhaltnis Stiibbens 

zu seinem Zeitgenossen Camillo Sitte (1853—1903). Sie gehbren einer Gene

ration von Architekten an, fur die das Rastersystem, wie es noch um die 

Mitte des 19. Jahrhunderts etwa auch fur die Wiener Stadterweiterung den 

Rahmen abgab, ein Prokrustesbett geworden war, dem sie sich durch die 

Einfiihrung schrager Strafien, krummer Linien und diagonaler Achsen und 

Blickpunkte zu entziehen trachteten. Sitte fand in Wien eine Stadt vor, in 

der der gewandelte Zeitgeschmack sich nur mehr an unbebauten Restfel- 

dem erproben konnte, wahrend Stubben mit der Anlage von Sternplatzen 

und diagonalen Strafienzugen die Kblner Neustadt schon vom Grundrifi 

her als das stilistisch jungere Werk auswies. Auch hat sich Stubben schon 

friiher mit solchen Problemen beschaftigt, denn bereits 1877 verfafite er 

eine Studie uber gerade oder krumme Strafien, und in den Konkurrenzpro- 

jekten kommen solche ebenfalls bereits vor. Obwohl fur diese noch die 

Differenzierung der Anteile von Stubben und Henrici aussteht, schemt doch 

Stubben gerade im Hinblick auf das Abgehen vom Orthogonalsystem fe- 

derfuhrend gewesen zu sein. Jedenfalls hat er in seinem 1890 im Durm’schen
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Handbuch der Architektur herausgebrachten Abschnitt „Der Stadtebau” die 

Gedanken von Sittes gleichnamigem, ein Jahr zuvor erschienenen Buch in- 

tegriert und ihnen weite Verbreitung gesichert.

Ein wesentlicher Unterschied bei der Stadterweiterung von Wien und 

Koln liegt darin, dab die Ringstrafienzone Wiens insgesamt als representatives 

G'ebiet fur Regierungs- und Kulturbauten, fur die Hofburg, fur Denkmaler 

und Wohnbauten bestimmt war, die ein betrachtlich hohes soziales Niveau 

nicht unterschritten, denn die Arbeiterviertel und Fabriken hatten in den 

bereits bestehenden Vorstadten ihren Ort. In Koln dagegen mufite die 

Neustadt das ganze differenzierte Stadtgefiige aufweisen und war daher 

viel ausgepragter, als das in Wien der Fall war, in Viertel unterteilt. Die 

Nobelzone war die Ringstrafie mit der Kette festlicher Raume, die von 

Wohnhausern des gehobenen Burgertums begrenzt waren und durch Monu- 

mentalbauten und Denkmaler ihren Akzent erhielten. Die einzelnen Ab- 

schnitte der Kolner Ringstrafie waren mit differenziertem Baumbestand be- 

pflanzt, so dafi unterschiedlich gefarbte Laub-, Blumen- und Rasenzonen 

aufeinander folgten. Nicht uninteressant ist es wohl, dafi, abgesehen von 

Brunnen, nur drei Denkmaler aufgestellt wurden, die samtlich Mitglieder 

der Kaiserfamilie darstellten (Wilhelm I., Friedrich III. und Kaiserin 

Augusta), wahrend in Wien neben den vielen Feldherrn- und Kunstlerdenk- 

malern trotz umfangreicher Diskussionen nur Maria Theresia, nicht aber 

Franz Joseph als regierender Monarch erscheint.

In den an die Kolner Ringstrafie anschliefienden Gebieten haben ver- 

schiedenartige Wohnbaumoglichkeiten Platz gefunden. Da gibt es zunachst 

das typische dreiachsige Kblnische Wohnhaus, das eine Breite von 8 Metern 

nicht unterschreiten durfte, und dessen relativ geringe Dimension wohl fur 

die grofie Zahl der in der Neustadt zu findenden Objekte verantwortlich ist. 

Es hat nicht selten einen hinteren Anbau, und bei jenen Parzellen, die zwi- 

schen Ringstrafie und Wallstrafie lagen, brachte man an dieser Ruckseite 

die Stall- und Wirtschaftsgebaude unter. Die Wallstrafie, welche unmittel- 

bar an die Altstadt anschlofi, hatte namlich nur ein geringes Sozialprestige. 

Burgerliche Doppelvillen, palastahnliche Reihenhauser und prunkvolle Ein- 

zelvillen treten in offener Verbauung auf und pragen damit Viertel, in 

denen dann auch die Bauten der offentlichen Verwaltung sich dem Villen- 

stil anpafiten. Das Berliner Wohnhaus mit Vorder- und Hintertrakt und 

entsprechendem Sozialgefalle wurde im Zuge umfangreicher Bauspekula- 

tionen durch den Architekten Bruno Ulmer nach Koln verpflanzt. Schliefi- 

lich gab es auch geschlossene Arbeiterviertel, die sich um die Hauptfeuer- 

wache, den Guterbahnhof und den Schlachthof gruppierten.

Die Fassaden all dieser Hauser sind mit grofitem Ideenreichtum gestaltet. 

Es gibt die „italianisierenden“ mit breiten Fensterachsen und horizontalem 

Abschlufi, oder jene reich dekorierten spitzgiebeligen, die sich an hollandi- 

schen Vorbildern orientierten; auch deutsche Renaissance, romanisierende
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und Ubergangsformen zum Jugendstil kommen nicht zu kurz, eine 
ungemeine Vielfalt, die sich dem kiinstlerischen Bedtirfnis unterordnet, dem 
Auge in flimmerndem Licht einen Reiz zu bieten, wie ihn impression; stische 
Bilder zu vermitteln trachten. Die Kolner Neustadt hat diese Stilstufe be- 
sonders ausgepragt reprasentiert. Sie wenigstens in ein Buch gerettet zu 
haben, ist das Verdienst von Hiltrud Kier, der man die Mbglichkeit zur ar- 
chitekturgeschichtlichen Auswertung des reichen Materials wiinscht.

Renate Wagner-Rieger
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