
50er/60er Jahre hinein speziell in den Vororten vieler westdeutscher Grofl- 

stadte mustergultig prasentierte. Hier haben jahrzehntelange Indifferenz, 

ja Abneigung gerade gegeniiber dem Griinderzeitstil im Verein mit riick- 

sichtslosem Bauspekulantentum unermefilichen Schaden angerichtet. Ganze 

Wohnstraben tmd Villenviertel des 19./20. Jh. (voran in Frankfurt und Kbln) 

warden geopfert, um sterilen Verwaltungstiirmen der Grofiindustrie u. a. 

Wirtschaftsuntemehmen Platz zu machen.

Das wenige, was an Einzelbauten und Ensembles des Historismus unbe- 

schadet erhalten blieb, sollte so rasch wie mbglich gesichtet und in den Be- 

reich der gesetzlichen Schutzbestimmungen gestellt werden; freilich auch 

hier nicht ohne Aussonderung minderer Qualitat. Dabei kann heute selbst 

ein vergleichsweise bescheidener Strafienraum der Jahrhundertwende 

Denkmalcharakter besitzen, sofern er sich deutlich als exemplarischer 

Restteil einer ursprunglich homogenen Wohn- und Nutzbebauung (z. B. 

einer Gartenstadtanlage) darstellt.

Historische Stadtstrukturen sind Eingriffen in ihre Substanz und ihr 

Erscheinungsbild stets wesentlich starker ausgesetzt als das einzelne Bau- 

denkmal. Dab sich Altstadte im Laufe der Zeit baulich mehrfach verandert 

haben und aufgrund ihrer bkonomisch-sozialen Entwicklung auch weiterhin 

verandern werden, darf aber wohl kaum als Entschuldigung fur die Pla- 

nungs- und Baustinden der jungsten Vergangenheit gelten. Die Denkmal- 

pflege konnte ihrerseits nur in den schwerwiegendsten Fallen rettend ein- 

schreiten, da sie keine entsprechend praventiv formulierte Handhabe besafi. 

Ein wirkungsvoller Ensemblesdhutz war und ist auch heute noch weit- 

gehend unmbglich, well eine ausgewogene Abstimmung zwischen denkmal- 

pflegerischen Erhaltungszielen und -mafinahmen einerseits und stadte- 

wle landschaftsplanerischer Praxis andererseits fehlt. Der Schutz wertvoller 

historischer Gesamtanlagen ist aber nur dann diskutabel, wenn zu seiner 

Ausfuhrung stichhaltige Beurteilungskriterien definiert sind. Eine der 

Hauptaufgaben der Denkmalpflege bleibt es daher, ein brauchbares Sich- 

tungsinstrumentarium zu entwickeln, mit dem schutzwiirdige Ensembles 

auch an ihren „neuralgischen“ Punkten (ihren Stbrungszonen, bzw. Teilen 

gefahrdeter Substanz u. a.) erfabt und gegen Eingriffe starker abgesichert 

werden konnen.

Wolf Deiseroth

„DIE KUNST, UNSERE STADTE ZU ERHALTEN"

Symposion in Kbln, 14. bis 16. April 1975

Auf Einladung der Fritz Thyssen Stiftung und des Verbandes Deutscher 

Kunsthistoriker fand Mitte April in Kbln ein dreitagiges Symposion statt,
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zu dem sich etwa vierzig Stadtplaner, Denkmalpfleger, an Universitaten 

und Forschungsinstituten tatige Kunsthistoriker, Heimatpfleger und Ver- 

treter von Btirgerinitiativen trafen, um uber das Thema „Die Kunst, unsere 

Stadte zu erhalten" zu referieren und zu diskutieren. Am Beispiel von zehn 

bundesdeutschen GroBstadten (Bremen, Flensburg, Heidelberg, Koln, Bonn, 

Wiesbaden, Frankfurt, Munchen, Hannover und Wurzburg) sollte versucht 

werden, die Ubereinstimmungen, Dissonanzen und Widerspriiche in den 

Gesichtspunkten und Zielvorstellungen der Stadtplaner und der Denkmal

pfleger aufzudecken und zu analysieren. Hiltrud Kier, durch ihre Dokumen- 

tation uber die Kblner Neustadt mit der Problematik der Stadterhaltung 

bestens vertraut, hatte das Symposion bei der letzten Sektion des Ham

burger Kunsthistorikertages angeregt und sich zur Vorbereitung zur Ver- 

fiigung gestellt. (Es soli hier nur auf einen Teil der in den Referaten ge- 

schilderten Situationen und Probleme eingegangen werden, wobei die Re- 

feratsabfolge auch nicht streng eingehalten werden kann.)

In seinem einleitenden Referat umschrieb zunachst Willibald Sauer- 

lander die durch die jungste Entwicklung stark veranderte Situation der 

Denkmalpflege und der mit ihr verkniipften Bereiche der Kunstgeschichts- 

wissenschaft. „Der Ruf nach Erhaltung urbaner Lebensqualitat . . ., von 

Medizinem und Stadtebauern, Sozialkundlem und emporten Burgern fru- 

her und mit vitalerer Begriindung ausgestofien als von Historikern", habe 

mit Forderungen und Verantwortungen konfrontiert, auf die die Kunst- 

geschichte nicht vorbereitet war. Aus der Tatsache, dab „Denkmalpflege 

und Stadterhaltung im Bewubtsein der Burger dffentliche Aufgaben ge- 

worden Iseienl, die zur Alarmstufe eins gehoren", wtirden dem Denkmal

pfleger heute nicht nur plotzlich neue Partnerschaften, sondern vor allem 

Chancen und Risiken in einem bis dato kaum gekannten Ausmab zuwach- 

sen. Durch die neuen Zielsetzungen entstehe fur die Kunstgeschichte zu- 

gleich das hermeneutische Problem, Denkmalbegriff und Kunstbegriff zu 

entflechten. „Ein Kunstbegriff, der auf das Absolute, Singulare abhebt, der 

mit den Vorstellungen vom Organon und von der Entelechie belastet ist, 

taugt nicht fur die Erhaltung von Hauserzeilen und Bahnhbfen . . . Wenn 

wir in der Stadt aus historischen Grunden nicht nur Kirchen, Palaste, Pa- 

trizierhauser, sondern auch Industrieanlagen, Magazinhauser, Hospitaler, 

Mietskasernen und Arbeitersiedlungen erhalten wollen, dann brauchen wir 

einen Denkmalbegriff, der auf einer allgemeinen Kulturanthropologie auf- 

baut, der auf Spurensicherung gegenuber den Zeugnissen friiherer So- 

zialzusammenhange, friiheren Brauchtums abgestellt ist.“ Auf die The- 

menselektion des Kolloquiums kritisch eingehend, gab Sauerlander zu be- 

denken, dab heutzutage neben den besonders virulenten Problemen in den 

Grobstadten die fatalen Veranderungsvorgange in den Mittel- und Klein- 

stadten und in den Dorfern allzu leicht ubersehen und aus den Diskussio- 

nen ausgeklammert wurden.

235



Die fur das Kolloquium getroffene Auswahl unter den Stadten fiber 

100 000 Einwohner erlaubte es, den besonderen Problemfallen Beispiele 

mit relativ harmloser Konfliktsituation gegenuberzustellen. Dabei wurden 

die oft stark voneinander abweichenden Ausgangspositionen und Planungs- 

voraussetzungen sichtbar, die vor allem der verschiedene Grad der Kriegs- 

zerstorung, aber auch Einbuben von Funktionen innerhalb des Umlandes 

oder strukturelle Verschiebungen durch die Besatzungszonen, spater durch 

die Festlegung der Hoheitsbereiche der Bundeslander, mit sich gebracht 

batten. Auch die Traditionsbasis fur Bemiihungen der Stadterhaltung, der 

jeweilige Stand der Denkmalerinventarisation, die Grundlagen und An- 

satze fur die rechtliche Absicherung denkmalpflegerischer Forderungen 

sind offenbar regional sehr verschieden und dementsprechend die Aufge- 

schlossenheit und Anteilnahme bei den Stadtverwaltungen, Planungsamtern 

und in der Bevblkerung selbst.

So beruht etwa in Bremen — wie Hans-Christian Hoffmann in seinem 

Referat erlauterte — der Mangel an Reputation und an Wirkungsmoglich- 

keiten der Denkmalpflege weitgehend auf dem Umstand, dab es dort uber 

lange Zeiten hinweg weder eine systematische Erforschung und Inventari- 

sation des Denkmalerbestandes noch eine wissenschaftlich fundierte Ob- 

jektpflege mit bedeutenden Restaurierungen gegeben hat, von aktivem 

Denkmalschutz bei kommunalen Planungsvorhaben ganz zu schweigen. 

Die Denkmalpflege spielte die Rolle einer „geschmacklich gehobenen Bau- 

beratungsstelle" und sie spielt sie im Bewufltsein vieler Bremer Burger 

heute noch, selbst nachdem sie vor 15 Jahren dem Bildungswesen zugeord- 

net und damit statusmabig aufgewertet wurde. Statt eines Denkmaler- 

inventars gibt es fur Bremen das sechsbandige Werk von Rudolf Stein, das 

die Bauten der Stadt und des Umlandes bis 1850, nach Stilepochen geglie- 

dert, behandelt. Abgesehen davon, dab dieser Abrib der Architekturent- 

wicklung in Bremen sich fur einen topographischen Uberblick uber den 

Denkmalerbestand der Stadt nicht besonders gut eignet, zumal eben nur 

das Architektonische, nicht aber die Objekte der Malerei und Plastik be- 

riicksichtigt sind, wird Steins Werk offenbar weit weniger Kompetenz zu- 

erkannt als den amtlich erstellten Inventaren andernorts. Mitunter ge- 

schieht es auch heute noch, dab von Stein gewurdigte Bauwerke abgebro- 

chen werden. Das Bremer Bauwesen respektiert nur das formlich eingetra- 

gene Denkmal als geschutztes Gut. Die ohnehin recht knappe Zahl soldier 

eingetragenen Kulturdenkmaler wurde durch die Kriegszerstbrungen von 

186 auf 36 reduziert. Wie in vielen anderen Stadten gewannen auch in 

Bremen die Probleme des Denkmalschutzes und der Stadterhaltung starke- 

res dffentlich.es Interesse, als es nicht mehr zu iibersehen war, dab die 

kommunale Verkehrsplanung die Zerstdrung bisher noch intakter Stadt- 

gebiete eingeleitet hatte. Angesichts der unmittelbar bevorstehenden Kata

strophe, die der begonnene breite Durchbruch durch das Ostertorviertel
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zur Vollendung des Tangentenvierecks um die Innenstadt heraufbeschwor, 

formierte sich als Burgerinitiative ein „Arbeitskreis Ostertor" des SPD-Orts- 

vereins, der die Interessen der Bevdlkerung gegen die Planungsinstanzen, 

also praktisch gegen die eigene Partei, durchzusetzen sich vornahm. Er 

wies mit Nachdruck auf die bereits erkennbaren strukturellen Verande- 

rungen hin, die das Zerschneiden des Viertels durch die geplante Trasse 

mit sich brachte und warnte vor den vielfaltigen Gefahrenmomenten, die 

die Planting unberiicksichtigt gelassen hatte: vor dem durch die Abbriiche 

im Planungsgebiet geforderten baulichen Zerfall des ganzen Viertels, vor 

dem Abwandern der bisherigen Bevolkerungsgruppen, dem Verwohnen- 

lassen der Hauser, dem sozialen Abstieg infolge zunehmender Ansiedlung 

sozialer Randgruppen, beides gefordert durch „das Spekulantentum der 

grofien Bautrager, denen sich am Horizont bereits ein Klein-Manhattan 

auftat“. Erst aus dieser Notlage heraus erkannte man, dab uberhaupt nur 

noch die — bescheidenen — rechtlichen Moglichkeiten des Denkmalschut- 

zes den Zerfall des Viertels aufhalten konnten. Durch Unterschutzstellung 

einer Reihe von Objekten war es mdglich, nicht nur diese vor dem Abbruch 

zu bewahren, sondern auch die Bebauungsmoglichkeiten innerhalb des 

Viertels einzugrenzen und damit der Spekulation entgegenzuarbeiten. Im 

November 1973 gelang es dann schlieblich, die Trassenplanung ganz zu Fall 

zu bringen und eine Zusicherung fur die erhaltende Sanierung des Oster- 

torviertels zu erwirken.

In ahnlicher Weise erwuchsen in Bonn, wie das Ref erat von Georg 

Mbrsch zeigte, aus der Diskussion der Offentlichkeit uber Probleme der Ver- 

kehrsplanung neue Aktivitaten und Wirkungsaussichten fur die Denkmal- 

pflege. Zur Debatte stand die Frage, ob die die Stidstadt durchschneidenden 

Gleisstrange der Bundesbahn durch Hoch- Oder Tieflegung vom Strafien- 

niveau geldst werden sollten, um die verkehrslahmenden Bahnschranken 

uberflussig zu machen. Abgesehen von der Abwehrhaltung der unmittelbar 

betroffenen Anlieger erkannte auch die ubrige Bevdlkerung der Stidstadt 

den drohenden Einbruch in die Struktur dieser vom Krieg verschonten, in 

der Bausubstanz weitgehend homogenen Wohnviertel. Auch hier hat letzt- 

lich die Burgerinitiative am Ende der 60er Jahre die Denkmalpflege ani- 

miert und darin bestarkt, etwa 1000 Gebaude, als Ensembles, teilweise auch 

einzeln, fur schutzwurdig zu erklaren — unter Zugrundelegung einer alten 

Verordnung von 1906, nach der alle Objekte aus abgeschlossenen Kultur- 

epochen, die ihre Zeit reprasentieren, als Kulturdenkmaler zu gelten ha- 

ben. Anders als etwa in Flensburg oder in Heidelberg erwies sich bei die

sen Bemuhungen in Bonn die Stadtverwaltung als „„gutwilliger und poten

ter Partner". Sie verhangte fur die gesamte Stidstadt eine Veranderungs- 

sperre, um Zeit fur detaillierte Bebauungsplane zu gewinnen, und wies 

gleichzeitig an anderen Stellen Modernisierungsgebiete aus. Schwieriger 

liegen die Probleme in der von sozial etwas niedrigeren Schichten be-
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wohnten Bonner Nordstadt, da die Hausertypen und Stockwerkshohen sehr 

variieren und zugleich in den Wohnvierteln zahlreiche Gewerbebetriebe 

verschiedener Grbfien und Branchen angesiedelt sind. Die „„neuralgischen 

Punkte" der Bonner Entwicklung, die Substanzverluste und Strukturver- 

anderungen im eigentlichen Stadtkern und das Auswuchern der Konglo- 

merat-Architektur der Neubauten im Regierungsareal wurden nicht naher 

erlautert.

Die Situation in Flensburg, einem „exemplarischen Fall fur die gewohn- 

liche Erhaltungsproblematik", wurde in den Referaten von Michael Brix 

und Johannes Habich skizziert. Die engmaschig parzellierte Altstadt mit 

der durch schmale Hofe gepragten Blockinnenstruktur hat nach 1920, als 

Nordschleswig an Danemark abgetreten wurde, sehr bald und wiederholt 

Veranderungen erfahren. Schuld daran war der Wandel der wirtschaft- 

lichen Funktion Flensburgs, das die Halfte seines Hinterlandes verloren 

hatte und damit auch seine Bedeutung als Seehandelsstadt rapide einbiifite. 

Um wirtschaftlich existieren zu konnen, wurde die Grenzstadt nun zu einer 

Konsumverteilungszentrale fur die nordlichste und am wenigsten ent- 

wickelte Region Schleswig-Holsteins. Nach dem grunderzeitlichen Einbruch 

in die Stadtstruktur, der jedoch immerhin neue homogene Bereiche schaf- 

fen konnte, hat die Umfunktionierung der Altstadt zur Kaufcity — vor 

allem in der hemmungslosen Phase des Wirtschaftswunders — schlimme 

Folgen gehabt. Der historische Kernbezirk wurde durch Kauf- und Biiro- 

hauser iiberwuchert und zersetzt. Nur das Nordermarkviertel, das aufier- 

halb des vitalen Geschaftsbereiches liegt, hatte man ausgespart, es sollte 

als Traditionsinsel museal erhalten werden. Das Stadtebauforderungsgesetz 

von 1972 und die daraufhin kurzfristig zu erwartenden Sanierungsantrage 

anderer Stadte zwangen das fiinfkopfige Team des Landesamts fur Denk- 

malpflege dazu, im Schnellverfahren eine Zielplanung fur Flensburg zu 

erstellen, deren Erfassungskriterien und Bewertungsmafistabe offenbar 

nicht die notwendige Uberzeugungskraft besafien, um einen grundlegen- 

den Meinungsumschwung in der Planungsdiskussion der extrem traditions- 

feindlichen kommunalen Instanzen herbeizufiihren.

Bereits 1972 lag fur den sog. Block 10 der Altstadt ein Flachensanierungs- 

gutachten vor, das im Auftrage der Stadt eine grofie Wohnungsbaugesell- 

schaft, die „Neue Heimat Nord", durch die Gesellschaft fur Wohnungs- und 

Stadtebau hatte erstellen lassen. Geplant war hier, ein neues Altstadtzen- 

trum zu schaffen, wobei die Nutzung vielfaltiger, dichter und attraktiver 

werden sollte (Dienstleistungsbetriebe, Wohnungen, Freizeitzentrum, Bur- 

gerhaus etc.). Einwande von seiten der Denkmalpflege fuhrten dann dazu, 

dafi — nach Einschaltung des Innenministeriums — die Kommune einen 

stadtebaulichen Wettbewerb fur das Gebiet ausschrieb. Die Idee, statt der 

ublichen Prozedur die Teilnehmer fur ein gutachterliches Planverfahren 

mit mehreren Ruckkopplungsgesprachen unter Offenlegung von Zwischen-
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ergebnissen zu gewinnen, konnte nach Einspruch der Architektenkammer 

nur teilweise verwirklicht werden. Grundforderung fiir die Planting der 

fiinf aufgeforderten Architekten war die Erhaltung der Blockrandbebauung 

und der grofitenteils erhaltenen vorindustriellen Hofstruktur. Die Beurtei- 

lung der fiinf Entwiirfe durch die Gutachter erfolgte in detaillierten Emp- 

fehlungen, die nun von der Stadt bei der weiteren Planung nicht mehr 

ignoriert werden konnen; eine Preisverteilung fand nicht statt. Erneute 

Schwierigkeiten taudhten auf, als die Neue Heimat beauftragt wurde, an 

einem Kaufmannshof des 18. Jh. eine Testsanierung durchzufuhren. Die 

Gutachter der Gesellschaft stellten fest, dab die geplanten Erhaltungsmab- 

nahmen wegen des Zustands der Bausubstanz, statischer Mangel und Ge- 

fahren durch torf- und schlammdurchsetzten Baugrund gar nicht zu reali- 

sieren seien. Inzwischen konnte durch ein Gegengutachten der Denkmal- 

pflege der Abbruch der untersuchten barocken Hofanlage immerhin ver- 

hindert werden. — In dieser sonderbaren Konstellation mit einem perso- 

nell vollig unterbesetzten Denkmalamt, einer in ihrer betonten „Fortschritt- 

lichkeit" kurzsichtigen Stadtverwaltung und einer nach dem Ende des Bau- 

booms als Sanierungstrager sich engagierenden Wohnungsbaugesellschaft 

ist der Fall Flensburg kurios, aber sicher kein Unikum.

Dagegen wirkt die Situation in Wiesbaden geradezu paradiesisch. Die so 

fruchtbare enge Zusammenarbeit von Denkmalpflege und stadtischer Pla- 

nungsbehbrde hat hier offenbar auch selten giinstige personelle Voraus- 

setzungen, wie die sich gegenseitig erganzenden und voll bestatigenden 

Ausfiihrungen von Gottfried Kiesow und Hartmut Steinbach erkennen 

liefien. Allerdings waren die realen Bedingungen fur durchdachte Praven- 

tivmafinahmen und eine griindliche Vorausplanung in Wiesbaden unver- 

gleichlich besser als in den meisten anderen der im Kolloquium behandel- 

ten Stadte, die von Kriegszerstorungen nicht in gleicher Weise verschont 

blieben. Gerade auf den Sektoren der Dienstleistung, der Verwaltung und 

vor allern des Wohnens gab es in Wiesbaden keine fatalen Nachkriegs- 

lucken, wie man sie andernorts zunachst nach dem Prinzip der „Bedarfs- 

deckung um jeden Preis" zu schliefien versuchte. Gefahren drohten indessen 

auch hier, als mit der wirtschaftlichen Hochkonjunktur die Investitionswelle 

privater Kapitalanleger von Frankfurt her bald Wiesbaden erreichte und 

einige Kommunalpolitiker, auf die bekannten, seinerzeit hochmodernen 

Projekte und Gutachten von Ernst May sich berufend, eines der schonsten 

Wohnviertel fiir eine Biirostadt „City-Ost“ opfern wollten. Grundstucks- 

spekulation fiihrte damals bereits dazu, dafi zahlreiche erhaltenswerte alte 

Gebaude aufgekauft, demoliert Oder bis zur Unbewohnbarkeit beschadigt 

wurden. Gerade diese Vorgange und auch das warnende Beispiel des Frank

furter Westends haben jedoch in der Bevolkerung Bewufitsein und Mit- 

verantwortung fiir die Erhaltung gefahrdeter Strukturen, noch intakter 

historischer Bausubstanz und der „Identifikationsmerkmale“ des Stadtbil-
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des entwickelt. Es kam zu einer Politisierung der Stadtplanung, wobei hier 

nun die Erfolge konkreter Recherchen und sachlicher Argumentation der 

Jusos in der vorwiegend konservativen Grundhaltung der Bevolkerung 

wirksame Resonanz suchen und finden konnten. Inzwischen sind in Wies

baden die Jusos in beachtlicher Zahl ins Stadtparlament und in die Pla- 

nungsgremien eingezogen (auch der referierende Hartmut Steinbach ge- 

hbrt dazu); inzwischen konnte die Wiesbadener Denkmalschutzsatzung 

auf schutzwurdige Bereiche mit insgesamt 3000 Gebauden (!) erweitert 

werden. Der Bebauungsplanentwurf fur die neue Burostadt wurde zuriick- 

gezogen, und durch eine Veranderungssperre konnten Baugenehmigungen 

fur Spekulationsobjekte unterbunden werden. Schwierigkeiten bestehen 

nach wie vor in der formalrechtlichen Absicherung der Bemuhungen. In 

mehreren Prozessen haben Verwaltungsgerichte zugunsten der Grund- 

stiickseigentumer entschieden und die Stadt dazu verurteilt, Abbruchgeneh- 

migungen zu erteilen. Doch konnte man auch hier durch ein Gutachten des 

Verfassungsrechtlers Prof. Leibholz, das die Stadt erstellen liefl, die Position 

wesentlich verbessern.

Beim Vergleich mit diesen erfreulichen Wiesbadener Verhaltnissen mussen 

die bekannten „Problemfalle“ wie Kdln Oder Frankfurt besonders eklatant 

und beangstigend erscheinen. Doch macht man es sich zu leicht, wenn man 

hier im nachhinein das ganze Ausmafl der Fehlentwicklungen der mangeln- 

den Qualifikation und der Borniertheit der verantwortlichen Stadtplaner 

und Stadtverwaltungen und der Ohnmacht oder gar Saumigkeit zustandi- 

ger Denkmalpflegeamter zuschreibt. Angesichts der Zustande in solchen 

durch Kriegszerstorung fast zur Lebensunfahigkeit amputierten Metropolen 

mit ihrem vorwiegend von Ruinen und Trummem gepragten Erscheinungs- 

bild und ihrer durch Notquartiere in Baracken, Kellern und Luftschutz- 

bunkern gekennzeichneten „Wohnqualitat“ ware es fast einer Blasphemie 

gleichgekommen, wenn man dort in der ersten Aufbauphase uber Stadt- 

bildpflege, uber die Erhaltung alter Bausubstanz bei den demontierten Fa- 

brikanlagen Oder uber das Schicksal von Griinderzeitfassaden diskutiert 

hatte, wie dies heute mit vollem Recht geschieht. Dafi man etwa in Hanno

ver — worauf Dieter Lange zu sprechen kam — die Kriegszerstorung der In- 

nenstadt als endgiiltigen Schluflstrich unter die bisherige Entwicklung emp- 

fand und dementsprechend aus vollster Uberzeugung und Verantwortung 

die Relikte alter Struktur auszuraumen begann, um dann nach Ideen 

fahiger und weithin anerkannter Stadtplaner und Architekten ein vollig 

neues, modernes City-Projekt zu realisieren, sollte uns heute — so ver- 

hangnisvoll sich auch viele der damaligen Entscheidungen inzwischen er- 

wiesen —• keineswegs so abwegig oder verdammenswurdig vorkommen. 

Es war die Zeit, da westdeutsche Architekten und Architekturstudenten, 

betroffen von der zwangslaufigen Riickstandigkeit und dem „Provinzialis- 

mus“ hierzulande, ehrfurchtsvoll uber den Ozean blickten und sich von
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Abb. 2a Heidelberg, die beiden stadtseitigen Bogen der Alien. 

Bruche von 1788. Zustand 1975 nach Aufweitung der Brucken- 

bogen (Photo: Seeliger-Zeiss)

Abb. 2b Heidelberg, Neckar-UferstraBe, bereits ausgebauter 

Abschnitt westlich der Stadthalle. Die Trostlosigkeit der 

Ufergestaltung soli in ahnlicher Form auf die gesamte Nek- 

karfront ausgedehnt werden. Von vierzig alien Bitumen des 

ehemaligen Boulevards werden nur 25 durch Neupflanzung 

ersetzt (Photo: Seeliger-Zeiss)
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Abb. 3 Heidelberg, die Neckarfront, dargestellt in einem Flugblatt der 

Burgerinitiative „Burger fur Heidelberg e.V.“
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den Dimensionen der Wolkenkratzerstadte und von der scheinbaren Per- 

fektion „funktionsgerechter“ Urbanistik faszinieren liefien. Noch in den 

spaten 50er Jahren und friihen 60er Jahren, als man driiben sich inzwi- 

schen gendtigt sab, die eigene Stadtebauentwicklung zu rekapitulieren und 

auf Unterlassungssiinden und Fehlerquellen bin zu analysieren, blieb es 

der Wunschtraum unseres Architektennachwuchses, innerhalb der Mam- 

mu tteams amerikanischer Planungsbiiros Praxisjahre im Rasterbau zu 

absolvieren. Den damals so deprimierend empfundenen Informations- und 

Ausbildungsruckstand scheint man heute aufgeholt zu haben. Engagierte 

Stadtplaner konnen inzwischen voller Stolz demonstrieren, da!3 sie die kom- 

plizierten Kopplungsverfahren, die statistische Absicherung, die karto- 

graphischen Techniken und die Chiffrierung moderner Planungsdokumen- 

tation beherrschen. Und nun soil dieses imponierende Instrumentarium 

nicht mehr Garantie dafiir bieten, die aktuellen Probleme zu bewaltigen 

und sich in der „Kunst, unsere Stadte zu erhalten" zu bewahren? Die etwas 

paradoxe Situation und auch die ihr begegnende Verdrangungstaktik 

wurden offenkundig in den Erlauterungen des mittlerweile entpflichteten 

Kdlner Baudezernenten Werner Baecker zu dem neuen Flachennutzungs- 

plan fur Koln. Was man dabei liber Details wie die Fluktuationsdichte an 

Knotenpunkten stadtischer Nahverkehrsmittel in der City und die davon 

abhangigen Umsatzchancen der dort vorhandenen Oder noch anzusiedeln- 

den Warenhauser und Geschafte vernahm, konnte den Zuhdrem in An- 

betracht des Kolloquiumsthemas nur als Zynismus erscheinen. Es ist fast 

schon tragisch, dafi bei Stadten wie Koln die heutige Planung offenbar auf 

urbanistischen Zielvorstellungen, Analysen und Prognosen basiert, die zu 

einem guten Teil langst uberholt sind. Die Kriegszerstdrungen, die Woh- 

nungs- und Verkehrsmisere, vor allem aber das durch Investitionsdrang 

und Spekulation ubersteigerte „Regenerationstempo“ haben offenbar zu 

einem Problemstau gefiihrt, der die Uberlegungen und Maflnahmen der 

zustandigen Stadtplaner mehr Oder weniger der Entwicklung hinterher- 

hinken lafit. Wahrend das wegen seiner Modernitat seinerzeit geriihmte 

Hannoveraner Wiederaufbaukonzept heute sehr kritisch beurteilt wird, 

weil es zur Verodung stadtischer Kembezirke und damit zu Identitatsver- 

lusten und zu einem Absinken urbaner Lebensqualitat gefiihrt hat — wie 

die Referate von Dieter Lange und Hannes Adrian erkennen liefien —, 

plant man in Koln weiterhin ein optimal verkehrsgerechtes, zentralisiertes 

Stadtsystem mit einer fast ausschliefllich zur Aufnahme von Dienstlei- 

stungen erweiterten und stark komprimierten City. Dies wird zwangslaufig 

bald zu zunehmendem Expansionsdruck des im Zentrum massierten 

tertiaren Sektors und damit zur Zersetzung der angrenzenden, in ihrer 

homogenen Struktur bisher noch weitgehend erhaltenen Gebiete der Kdl

ner Neustadt ftihren. Die weiteren Phasen solcher „Umstrukturierungen“ 

sind bekannt. Vor allem die sozial schwacheren Gruppen der oft alteinge-
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sessenen Bewohner werden an die Peripherie, in die dort neugebauten 

Massenquartiere, vertrieben; die historische Bausubstanz wird angegriffen 

und nach und nach eliminiert ■—• wie dies ja im Frankfurter Westend be- 

reits begonnen hatte, ehe dort durch die Burgerinitiative die Entwicklung 

gebremst werden konnte. Uber das Vorgehen und die Erfolge der „Aktions- 

gemeinschaft Westend e. V.“ referierte beim Kolloquium Christoph Mohr.

Die Strukturveranderungen im Frankfurter Westend setzten allerdings 

schon unmittelbar nach Kriegsende, vor der eigentlichen Wiederaufbau- 

phase, ein. Daran sollte man sich doch mehr erinnern, wenn man die spa- 

tere Entwicklung analysiert. Zunachst hat in den nordlichen Teilen des 

Westends die Beschlagnahme von Hunderten noch intakter Wohnungen fur 

Besatzungsangehorige und ihre Familien zu einer ersten Aussiedlungs- 

welle gefuhrt. In den an dieses amerikanische Sperrgebiet angrenzenden 

Vierteln etablierten sich Militardienststellen und deutsche Verwaltungs- 

amter. Daneben haben zahlreiche im Stadtzentrum ausgebombte Industrie- 

und Handelsunternehmen — gerade auch mittlere und kleine Betriebe — 

ihre provisorischen Biiros in Miethaus- und Villenetagen des Westends wie- 

dereroffnet, weil hier einer der wenigen innenstadtnahen Bereiche war, wo 

dafur geeignete, d. h. relativ weitraumig geschnittene Wohnungen noch in 

grofierer Zahl vorhanden waren. Bereits am Ende der 40er Jahre war das 

Gebiet zu einem hochverdichteten Notquartier fur alle Arten von Firmen, 

Amtern und Kanzleien geworden. Das wurde sicher eine der Voraussetzun- 

gen fur das spatere Gedeihen von Grundstuckspekulationen und -trans- 

aktionen. Doch bevor der eigentliche Bauboom hier einsetzte und der Re- 

prasentationszwang rivalisierender Grofibanken und Konzeme die „City- 

Bildung" vorantrieb, hatten diese ehemaligen Wohnviertel langst einen 

betrachtlichen Teil ihrer alten Funktionen und Bewohnerstrukturen einge- 

biifit. Dafi man seit den 50er Jahren diese Situation als gegeben ansah 

und nichts unternahm, um langfristig eine strukturelle Regeneration des 

Westends herbeizufiihren, entsprach der damaligen Einstellung und Er- 

kenntnislage, so fatal uns dies auch heute erscheinen mag.

Sicher haben bayerisches Traditionsbewufitsein und Beharrungsvermd- 

gen viel dazu beigetragen, dafi in Miinchen nach dem Kriege aufgrund 

der noch von Theodor Fischer erarbeiteten Staffelbauverordnung ein Auf- 

brechen derlnnenstadt durch Burohochhauser unterbunden werden konnte. In 

erster Linie ist es jedoch der Modernitat und dem Weitblick der Munchner 

Stadterweiterungsplanung des 19. Jahrhunderts zu danken, dafi es hier 

solche eindeutig definierten Richtlinien gab, deren Sinn und Handhabung 

gelaufig waren. Die Staffelbauverordnung von 1904 bestimmte fur das 

ganze Gebiet der damaligen Innenstadt die zulassigen Gebaudehohen und 

Stockwerkzahlen, wobei fur das Villenviertel eine niedrigere Staffelung als 

fur die Zonen mit geschlossener Bebauung festgelegt wurde. Was in Miin- 

chen dadurch bisher — unter (fast) striktem Verzicht auf Ausnahmerege-
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lungen — vermieden werden konnte, zeigen nicht nur die extremen Faile 

wie Frankfurt Oder Koln, sondem auch die Situationen an vergleichsweise 

idyllischen Platzen — etwa in Ludwigsburg, wo inzwischen in der Innenstadt 

machtige Hochhauskomplexe die Achsen der barocken Schlofianlage mar- 

kieren. Doch steht den Erfolgen, auf die in Munchen Stadtplaner, Heimat- 

und Denkmalpfleger mit Recht stolz sein kbnnen, auch eine Reihe von Mifi- 

erfolgen und Fehlentscheidungen gegeniiber, die — abgesehen von dem 

Maximilianstrafien-Durchbruch — in den Referaten von Heinrich Habel, 

Enno Burmeister und Dieter Wahls nicht naher angesprochen wurden. Seit 

langem kampfen Burgerinitiativen gegen das weitere Eindringen von In- 

stituts- und Verwaltungsneubauten in die Maxvorstadt und in das Lehel. 

Auch in der Innenstadt geschieht manches Bedenkliche. Erst in allerjung- 

ster Zeit ist ein grofier, mehrere alte Gebaude umfassender Block am nord- 

lichen Bahnhofsvorplatz und ein breiter Griinderzeitbau am Lenbachplatz 

(zwischen Sophien- und Ottostrafie) abgerissen worden — ungeachtet der 

Bedeutung, die die Fassaden fur das Gesamtbild der Platze besafien. Auf 

weite Sidht verhangnisvoll kann sich vor allem die Standortwahl fur 

das Europaische Patentamt auswirken. Mit diesem 170-Millionen-Projekt 

bricht ein zwolfgeschossiger Riesenbau in das durch die Staffelbauverord- 

nung geschutzte Stadtgebiet ein; seine erdriickende Dominanz wird die 

heute noch authentische Wirkung des Deutschen Museums — sowohl in der 

Einbindung der Museumsinsel in Randbebauung und Begriinung der Isar- 

ufer als auch als architektonisches Ensemble — unwiederbringlich verfal- 

schen Oder zerstoren. Schon jetzt vor Baubeginn zeichnen sich aufgrund 

der zunehmenden Massierung von Anwaltskanzleien nebst Schreibburos 

und Kopieranstalten in den umliegenden Strafien ein Mietenauftrieb und 

wachsende Einbufien in der Wohnnutzung des betroffenen Gebietes ab.

In der bayerischen „Provinz“ sind die Zustande oft mehr als bedauerns- 

wert, wie die Referate von Gunter Schweikhart und Manfred Mosel uber 

Wurzburg erkennen liefien. Das Nachleben zentralistischer Tradition hat 

dazu gefuhrt, dab so manche bayerische Kommune einerseits mit Recht 

den geringen Grad an fordernder Einflufi- und Anteilnahme der Landes- 

behorden (und den mitunter seltsamen Proporz in der Landesmittel-Ver- 

teilung) beklagt, andererseits jedoch aus dieser Situation heraus sich in 

erstaunlicher Weise zu planerischer Autokratie und Selbstherrlichkeit mau- 

sern konnte. In Wurzburg war zunachst die Diskrepanz zwischen dem Zer- 

storungsausmafi und den finanziellen Moglichkeiten bei Kriegsende be- 

sonders krafi. Der Wiederaufbau war nur in kleinen Etappen moglich und 

vollzog sich nolens volens unberiihrt von langfristigen Zielsetzungen und 

Vorkehrungen. Da das Kanal- und Wassersystem noch intakt war, baute 

man — schon aus bkonomischen Griinden — entlang den alten Strafien 

Hauserreihen zum Wohnen und zu gewerblicher Nutzung, mit sgraffito- 

geschmuckten Fassaden, alten Traufhohen und Dachformen. Ahnliches ge-
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schah gleichzeitig in manchen anderen ausgebombten Stadten, z. B. in 

Freiburg i. Br. Dahinter stand, jedenfalls in Wurzburg, kein besonderes 

Wiederaufbaukonzept, sondern eigentlich nur der Wunsch, neben der rei- 

nen Bedarfsdeckung etwas von der „gediegenen Kleinstadtatmosphare" der 

Vorkriegszeit zuriickzugewinnen. Spater wurden dann diese schlichten 

Hauserfronten der 50er Jahre als zu eintonig empfunden, durften moderne 

Flachbauten und schliefilich auch reine Glaskuben in der Innsnstadt er- 

richtet werden. Und so ganz nebenbei konnte es bis in die jiingste Zeit ge- 

schehen, dafi etwa 70 reparable barocke Burgerhauser, deren Fassaden bei 

der Enttrummerung noch ausgespart und notdurftig gesichert worden 

waren, nach und nach geopfert wurden. Wenn man sich den kargen Rest- 

bestand solcher Barockbauten in Siiddeutschland vor Augen halt, ist dies 

ein unentschuldbarer und vbllig unbegreiflicher Vorgang und sicher ein 

Extremfall im Mifibrauch des grundgesetzlich verankerten „Selbstgestal- 

tungsrechts" der Kommunen. Um Platz fur das neue Wurzburger Stadt- 

theater zu schaffen, wurde der aus dem 19. Jahrhundert stammende Alte 

Bahnhof, der zeitweilig als Festsaal gedient hatte, diskussionslos abge- 

rissen. Heute plant man am Mainufer, gleich neben der Alten Mainbriicke, 

ein umfangreiches modernes Kongrefi- und Hotelzentrum.

Das Programm des Kolner Symposions war sehr dicht, die Zeit fur Aus- 

sprachen nach den Referaten dementsprechend kurz. Probleme und Thesen 

von grundsatzlicher Bedeutung hatte man zunachst zuversichtlich dem ab- 

schliefienden Diskussionsvormittag iiberantwortet. Diese letzten Stunden 

reichten jedoch gerade aus, die Fragenkomplexe etwas klarer abzustecken. 

Unter der geschickten Diskussionsleitung von Hugbert Flitner, der die 

Fritz Thyssen Stiftung vertrat, konnten immerhin die unbedingte Notwen- 

digkeit, die vordringlichen Aufgaben und die Erfolgschancen eines regelmafli- 

gen, intensiven Erfahrungsaustausches zwischen den in Koln zusammenge- 

kommenen Gruppen uberzeugend herausgestellt werden. Man beschlofi dieBil- 

dung eines Arbeitskreises „Stadtebau und Denkmalpflege" der Fritz Thys

sen Stiftung. Seine Aufgabe soil es sein, durch Sammeln und Sichten von 

Daten und Informationen eine solidere Bewertungsbasis fur die Probleme 

der Stadterhaltung zu schaffen und durch eingehende Analysen der Fehl- 

entwicklungen eine Vorkonturierung der bei Planungen standig eintreten- 

den Konfliktfalle zu ermbglichen. Da Stadtplanung vorrangig „Fehlerver- 

meidungsplanung" (Peter Zlonicky) bedeutet, soli angestrebt werden, ein 

zuverlassiges Instrumentarium zur „Friihdiagnostik“ verfugbar zu machen. 

Der Arbeitskreis wird zu diesem Zwecke auch weitere Kolloquien mit spe- 

ziellerer Thematik und wechselndem Teilnehmerkreis vorbereiten.

Die heutige Forderung nach bedingungsloser Erhaltung alter Stadt- 

substanz ist die Reaktion auf unerwartete und teilweise auch unvorher- 

sehbare Fehlentwicklungen, zu denen die Programme und Planungsansatze 

des Wiederaufbaus in den vergangenen Jahrzehnten gefuhrt haben. Die
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Resultate wurden in ihrem ganzen Ausrnafi erkennbar, nachdem die wirt- 

schaftliche Rezession Investitionsdruck und Bauboom ziemlich abrupt 

beendete. Diese aufieren Umstande und nicht „innere Einkehr" oder Selbst- 

kritik der Verantwortlichen sind es zunachst, denen wir die Moglichkeit 

zum Rekapitulieren verdanken. Die Zwischenbilanz fallt nun um so detail- 

lierter und deprimierender aus, als inzwischen interdisziplinar, vor allem 

von seiten der Soziologie, der Medizin und der Psychologie, neue Kriterien 

und Postulate in die Beurteilung eingebracht werden. Fur viele iiber- 

raschend bei dieser kritischen Retrospektive ist die plotzliche Anteilnahme 

breitester Bevolkerungsschichten, die sozialkritisch engagierte Gruppen 

aus der gleichen Krisensituation heraus zu informieren und zu aktivieren 

sich verpflichtet fiihlten.

Es niitzt nun wenig, wenn man die Schuld an der Misere den falschen 

Zielvorstellungen der Stadtplaner gibt oder wenn man — wie beim Kollo- 

quium, um anwesende Stadtplaner nicht zu bruskieren — recht allgemein 

„das Versagen der letzten Jahrzehnte neuen Bauens" konstatiert und damit 

stillschweigend dem ganzen Architektenstand den Schwarzen Peter zu- 

schiebt. Es gilt vielmehr, von den verschiedenen Warten aus die Nach- 

kriegsvorgange zu analysieren und den Wandel der ihnen zugrundeliegen- 

den Ideen und Motive, das Vielerlei an Sachzwangen und Auslose-Mecha- 

nismen aufzudecken. Die fur uns heute riickwirkend sich abzeichnenden 

Entwicklungsphasen sollten zugleich aber auch auf ihre jeweilige Trend- 

abhangigkeit untersucht werden. Nur so wird es mdglich sein, bei allem 

Unmut uber die bisherigen Verirrungen und Versaumnisse und bei allem 

Einsatz fur neue Aufgaben und Gegentherapien so etwas wie eine kritische 

Distanz zur eigenen Situation zu gewinnen. Wenn es manchen Architekten 

und Stadtplanem heute immer noch nicht so recht in den Kopf will, warum 

Grunderzeitarchitektur, die durch Jahrzehnte hindurch als Greuel empfun- 

den wurde, jetzt so gehegt und gepflegt wird, wenn es selbst viele Kunst- 

historiker skeptisch stimmt, dafl Bauten wie die des Frankfurter Bahnhofs- 

viertels nun plotzlich Garanten fur urbane Lebensqualitat sein sollen, so 

liegt dies in erster Linie an dem fatalen Ruckstand in der kunsthistorischen 

Aufarbeitung und Bewertung soldier Architekturen. Wenn in kommunalen 

Planungsgremien die Burgerhauser des 19. Jahrhunderts noch immer nicht 

gebiihrend respektiert werden, so mufi sich andererseits die Denkmalpflege 

eingestehen, dafl sie in der ersten Nachkriegsphase, ja bis uber die 50er 

Jahre hinaus, selbst noch kein positives Verhaltnis zum Historismus oder 

uberhaupt zu historisierenden Tendenzen hatte und daher auch in den 

meisten Fallen Rekonstruktionen zerstbrter Bauwerke ablehnte. Zu den 

Ausnahmen gehdren da wiederum die fur Miinchen getroffenen Entschei- 

dungen. Der kostspielige, bis ins Schmuckdetail rekonstruierende Wieder- 

aufbau der zerbombten Gebaude der Ludwigstrafie, damals von nicht weni- 

gen westdeutschen Stadtplanern, Architekten und auch Denkmalpflegern
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als Ausdruck mentalitatsbedingten Phlegmas Oder risikoscheuen Konser- 

vativismus’ mit Kopfschutteln registriert, kann aus der Perspektive heuti- 

ger Stadterhaltungsproblematik fast als Pioniertat erscheinen. Tempora 

mutantur . . .! Aus solchen Erwagungen heraus sollten wir nicht nur frii- 

here Irrtiimer weniger hart verdammen, wir sollten uns auch dessen be- 

wubt werden, dab manche heute zur Rettung Oder Revitalisierung alter 

Stadtsubstanz eingeleiteten und gefbrderten Mabnahmen gerade wegen 

ihrer zeitbedingten Auspragung und Forcierung spaterer Kritik anheim- 

falien werden. Gemeint sind hier nicht so sehr einzelne kuriose Neben- 

erscheinungen, wenn etwa momentan die von der Nostalgiewelle getragene 

Begeisterung fur Trodel- und Flohmarkte dazu genutzt wird, um fehl- 

geplante kahle „Kommunikationszentren“ (im Stile von Rampen-Podest- 

Szenerien beriihmter Wagner-Auffuhrungen) wenigstens sporadisch zum 

Leben zu erwecken — wie dies an der »Munchner Freiheit" geschieht und 

sich auch fur die ode Zone zwischen Frankfurter Dom und Romerberg emp- 

fehlen wird. „Fubgangerzone“ ist eher solch ein allzu leichtglaubig verherr- 

lichtes Allheilmittel unserer Tage, das es kritisch zu erortem gilt, obschon 

es jedwede Bedenken gegen eine moglicherweise unrichtige Anwendung zu 

zerstreuen scheint. Dabei zeigt es sich schon jetzt, dab etwa jene von vorn- 

herein auch fur den Durdhgangsverkehr angelegten breiten Schneisen 

wie die Frankfurter Zeil sich nicht so ohne weiteres zu Fubgangerzonen um- 

funktionieren lassen, da sie keine fur den Passanten leicht iiberschaubare, 

klar begrenzte Strabenraume darstellen. Auch zu enge Gassen, die nur 

durch die liickenlose Abfolge moderner Schaufenster, Vitrinen, Firmen- 

und Reklameschilder gepragt sind, heben — auber dem Umsatz — kaum 

die urbane Lebensqualitat (Beispiel Koln). — Die Initiative und der finan- 

zielle Aufwand jener Privatbesitzer, die die Fassaden ihrer Grunderzeit- 

hauser restaurieren und buntfarbig aufputzen lassen, werden auch von den 

Denkmalpflegern begriibt, weil auf diese Weise der Verwahrlosung und 

Vernichtung alter Bausubstanz Einhalt geboten wird. Was dabei haufig 

an Modestrdmungen einfliebt (der Hang zum Skurrilen, zu Popfarben und 

krassen Kontrasten), kann dazu fuhren, dab in nicht allzu langer Zeit mit 

dem aufdringlichen Kolorit und den ubertriebenen Effekten solcher Be- 

malungen auch die Fassaden selbst wieder in Mibkredit geraten.

Im Stadtebau vollzieht sich heute ein Umdenken, es zeichnet sich eine 

Neubewertung von Gesichtspunkten und Prioritaten auch in Sanierungs- 

projekten und Bebauungsplanen ab. Wahrend die vom Konjunktur- 

umschwung auferlegte Mube und Besinnung dazu fuhren, dab sich eine 

Vielzahl von Stadtplanern und Architekten, ja selbst Wohnungsbaugesell- 

schaften immer mehr fur die aktuellen Aufgaben der Stadterhaltung enga- 

gieren, reibt die Kette prekarer und folgenschwerer, meist schon im Ansatz 

problematischer Planungen der offentlichen Hand nicht ab. Das gilt nicht 

nur fur die prominenten Faile wie die rheinseitige Domumbauung in Koln
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oder die femverkehrsgerechte Verbreiterung der Heidelberger Uferstrafie,. 

die in den Beitragen von Michael Brix und Anneliese Seeliger-Zeiss in die- 

sem Heft behandelt werden, sondem auch fur „unscheinbarere“ Vorgange. 

Wenn etwa in Koln zu dem kommunalen Bebauungsplanentwurf fur das. 

Friesenviertel, der 20 000 Quadratmeter Buroneubauflache fur den Gerling- 

Konzem vorsieht, das Baudezernat beteuert, dab in diesem Gebiet Bauten 

und Strukturen so lange nicht angetastet werden sollen, solange sie intakt 

sind, so kann dies nur als makabrer Scherz aufgefafit werden — nicht 

allein im Hinblick auf die beiden neugeplanten achtstbckigen Biirogebaude, 

sondem vor allem angesichts der dort im Friesenviertel bereits stehenden, 

in erschreckendem Mabe „stadtbildpragenden“ Gerling-Architektur, des. 

Burohauses am Friesenplatz und des ominbsen Rundbaus Arno Brekers. 

am Klapperhof (vgl. Kblner Stadtanzeiger vom 17. 4. 1975).

Wenn das Land Nordrhein-Westfalen als Bautrager in der Auslobung 

fur den Neubau der Landesgalerie in Dusseldorf (am G'rabbeplatz, d. h. am, 

Rande des alten Altstadtkerns) das Signal zum Abbruch des im Kriege teil- 

weise ausgebrannten 19achsigen Grtinderzeitbaus der Landes- und Stadt- 

bibliothek gibt — wobei empfohlen wird, „erhaltenswiirdige Teile der Fas- 

sade ... in den Neubau, mbglicherweise an anderer Stelle, zu integrieren", 

so fragt man sich, mit welchem Recht dann Behbrden private Grundbesitzer- 

am Abbruch desolater Griinderzeit-Villen und -Mietshauser hindern wollen.. 

(Der 1905/06 an das Diisseldorfer Kunstgewerbemuseum angebaute Biblio- 

theksbau mit seinem Heinrich-Heine-Zimmer und dem von Peter Behrens 

um 1920 entworfenen Lesesaal, mit Zedernholzvertafelung, kostbarer, mit 

weifiem japanischen Rindsleder bezogener Bestuhlung und Plastiken von 

Rudolf Bosselt, gehorte bekanntlich fruher einmal zu den Sehenswurdig- 

keiten der Stadt.)

Es geht gar nicht so sehr darum, dafi nun kunftighin jede alte Fassade, 

die Krieg und Wiederaufbau uberlebte, unter alien Umstanden erhalten 

werden mufi, es geht primar um die — sei es aus Ignoranz, sei es aus Per- 

fidie — noch immer so ungleiche Handhabung der Kriterien und Begriin- 

dungen und um jene heuchlerische pars-pro-toto-Pietat, die Neubauten mit 

Schmuckdetails abgebrochener Gebaude garniert. Da ware es doch ehr- 

licher, nach dem Vorbild des 19. Jahrhunderts dezente, aber eindeutige In- 

schrifttafeln anzubringen, etwa mit dem Wortlaut: „Hier stand bis 1975 die- 

alte Landes- und Stadtbibliothek, die die Regierung zugunsten des Mu-, 

seumsneubaues abreifien liefi."

Gunter Passavant.
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