
ARCHITECT UND INGENIEUR — BAUMEISTER IN KRIEG UND FRIEDEN 

Ausstellung der Herzog August Bibliothek in Wolfenbiittel, 5. Mai bis 18. Novem

ber 1984. Aus diesem Anlafi fand in Wolfenbiittel vom 30. Mai bis zum 2. Juni ein 

Arbeitsgesprach tiber Deutsche Architekturtraktate in der fruhen Neuzeit unter 

Leitung von Werner Oechslin statt.

Julius Baum schreibt in seiner Elias-Holl-Monographie von 1908: ,,... die Be- 

handlung fortifikatorischer sowie Material und Technik betreffender Fragen kam 

fiir die vorliegende Untersuchung nicht in Betracht.” Dieser methodische Ansatz 

charakterisiert die architekturgeschichtliche Forschung auch in der Folgezeit.

Seit dem fruhen 17. Jahrhundert decken die Berufsbezeichnungen ,,Architekt” 

und ,,Ingenieur” die — bisweilen ineinanderflieBenden — Aufgabenfelder des 

praktischen Baubetriebes ab: architectura civilis und architectura militaris. Beide 

Sparten werden in einer Gattung der Kunstliteratur reflektiert, welche, nicht immer 

gliicklich, unter dem Sammelbegriff Architekturtheorie subsumiert wird. Zunachst 

ist es das wesentliche Verdienst der Wolfenbiitteler Ausstellung, dab sie erstmals 

weitgespannt samtliche Bauaufgaben vom Wohnhaus bis zur Zitadelle, das umfas- 

sende Spektrum des in Architektur Umsetzbaren behandelt.

Die Veranstaltung steht in einer Reihe von ,,Ausstellungen zur Geschichte des 

Buchwesens und der literarischen Uberlieferung der Renaissance, des Barock und 

der Aufklarung, in der erstmals Bucher einer vor allem durch ktinstlerische Ent- 

scheidungen gepragten Disziplin” (Kat. S. 7) aus den Bestanden der Herzog August 

Bibliothek vorgestellt werden. Der Schwerpunkt der Ausstellungsobjekte liegt auf 

den Architekturpublikationen in deutscher Sprache. Wobei die Presentation von 

Biichern immer ein schwieriges Unterfangen bleibt: es wird ein unzuganglicher Ge- 

genstand gezeigt, der lediglich einen Bruchteil seiner selbst preisgibt. Der ureigenste 

Erlebnisbereich des Mediums Buch, das Blattern, neugierige Weiterblattern, bleibt 

unterbunden.

Das didaktische Ziel der von Ulrich Schutte konzipierten Ausstellung ist eine 

Darstellung der beiden Berufsbilder, ihrer Zustandigkeiten innerhalb der diversen 

Bauaufgaben und der Spezifika der Architekturbiicher, welche die einzelnen Tatig- 

keitsbereiche literarisch verarbeiten. Hauptanliegen ist also weniger die Praxis 

selbst als die Theorie der Praxis. Das didaktische Konzept der insgesamt 363 Objek- 

te ist in drei Gruppen gegliedert: 1. Architektur als Kunst und Wissenschaft, 2. Ar

chitectura civilis und 3. Architectura militaris. Diese Gliederung wurde auch auf die 

Prasentationsorte tibertragen: die architectura militaris wird — nicht unangemes- 

sen — im herzoglichen Zeughaus gezeigt, die architectura civilis im griinderzeitli- 

chen Bibliotheksbau mit seinen durch moderne Umbauten doch etwas verqualten 

Schauraumen in einem ZwischengeschoB. Die Ausgangsposition ist damit bedauer- 

licherweise zum Teil aufgegeben, da durch die thematische und ortliche Trennung 

die inhaltlichen Uberblendungen der Bauaufgaben und Zustandigkeitsbereiche fiir 

Architekt und (oder) Ingenieur unscharf werden. Dennoch ist die Auswahl der Ob- 

jekte als klug und auch fiir den Laien anschaulich zu bezeichnen. Das Hauptkontin-
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Abb. 2 Francesco Parmigianino, The Virgin with the Infant Jesus, the Infant St. John the Baptist, a 

Lamb and an Infant Angel. Frederikssund, J. F. Willumsens Museum, GS. 531 (Museum)



Abb. 3 Wenzel Lorenz Reiner, Olskizze zum Deckengemiilde einer Biblio- 

thek. Prag, Nationalgalerie, Inv. Nr. 0 2608 (Museum)



Abb. 4 Wenzel Lorenz Reiner, Gabriel. Prag, Nationalgalerie, Inv. Nr. K 1180 (Museum)



gent der Buchobjekte ist durch Manuskripte, Planzeichnungen, druckgraphische 

Blatter, Modelle, MeBinstrumente und Kriegsgerat illustrierend erganzt. Insgesamt 

konnte man sich zunachst auf die ilberaus reichen und erstmals in diesem Umfang 

bffentlich vorgestellten Wolfenbiitteler Bestande stiitzen; hinzu kamen Leihgaben 

aus bffentlichem und privatem Besitz. Zu den architekturhistorisch relevanten 

Glanzstticken gehdren z. B. Heinrich Schickharts NachlaBinventar (Kat. 11), Niko

laus Goldmanns Urschrift der von Sturm herausgegebenen Civil-Bau-Kunst (Kat. 

21), zwei Vitruv-Abschriften des 10. und 11. Jahrhunderts (Kat. 32 f.), ein nachgo- 

tisches Musterbuch (Kat. 67) und der sog. Kasseler MeBtisch (Kat. 85). Neben den 

teilweise hochst seltenen Ausgaben mehr Oder weniger bekannter Architekturtrak- 

tate sind bisher kaum beachtete Anmerkungen zur Architektur in Publikationen 

anderer Disziplinen — etwa der Theologie — erfaBt; ein Beispiel ist Samuel Reyher 

(Kat. 100). Eine geschickte Abrundung bilden die kolorierte Zeichnung des sog. 

Pommerschen Meierhofes (Kat. 175) und eine schliissig Vredeman de Vries zuge- 

wiesene Idealarchitektur; O1 auf Leinwand (Kat. 92 a). Der Bereich der architecture! 

militaris zeigt, vor allem fiir den Laien anschaulich, die Nachflechtung eines Schan- 

zenkorbes (Kat. 258). Von allgemeinem methodischen Interesse ist der Hinweis auf 

die Wasserzeichen in den Manuskripten Daniel Specklins (Kat. 298).

Das Forschungsgebiet der sog. Architekturtheorie war bislang nicht umfassend 

dargestellt. Weder einschlagige Handbiicher (Schlosser, Kunstliteratur; Jahns, Ge- 

schichte der Kriegswissenschafteri) noch spezifische Untersuchungen (Habicht, Die 

deutschen Architekturtheoretiker; Forssman, Saule und Ornament) Oder Ausstel- 

lungskataloge (Theorie der Architektur, Gdttweig 1975) konnten den Gesamtkom- 

plex befriedigend erfassen. Insofern hat der Katalog (415 Seiten, DM 30,—) zur 

Wolfenbiitteler Ausstellung zweifellos den Charakter eines — vorlaufigen — Nach- 

schlagewerkes. Die Fiille des hier gesichteten Materials stellt alles bisher Vorgelegte 

in den Schatten. Die Kataloggliederung halt sich an die bereits genannten drei 

Gruppen der Prasentation; diese sind wiederum mit einfiihrenden Beitragen zu 

Katalogblocken gefafit. Zunachst einige kritische Anmerkungen zu Formalia, wel- 

che allerdings die Benutzung des Kataloges in der Ausstellung und als Nachschlage- 

werk erschweren. Die Katalogtexte zu den gedruckten Traktaten sind von unter- 

schiedlicher Qualitat. Im Kontext nicht unwichtige Verleger und Drucker werden 

kaum beriicksichtigt. Das Format ist lediglich aus der zufalligen Angabe in der Pro- 

venienzsignatur ablesbar. Ganzlich ungenannt sind Umfang und Anzahl von Tafeln 

und Abbildungen. Zur Erinnerung fur den Besucher ware die durchgehende Anga

be des aufgeschlagenen Blattes, Titels oder Frontispizes dienlich gewesen; gleiches 

gilt fiir die Abbildungshinweise innerhalb des Kataloges (die Illustrationen sind 

nicht immer in der Nahe des zugehorigen Textes abgedruckt, z. B. Kat. 27: Text 

S. 49, Abb. S. 33). Als wesentliches Manko erscheint die liickenhafte Angabe wei- 

terfiihrender Literatur; im Katalogteil zu architectura militaris zum Teil vorbildlich 

(z. B. zu Henrick Ruse, Kat. 321), fehlt sie in den ersten beiden Hauptteilen haufig 

ganzlich (z. B. zu Paul Decker, Kat. 147, die immer noch gtiltige Diss, von Ernst
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Schneider, DUren 1937). Uberhaupt sind die Auswahlkriterien des Literaturver- 

zeichnisses (S. 405) schwerlich nachzuvollziehen.

Zu den Beitragen des Kataloges im einzelnen. Der erste Hauptteil spricht langst 

fallige Fragestellungen an: die Funktion des Architekturbuches, dessen Grundlagen 

und die Berufsbilder von Architekt und Ingenieur. Dem Architekturtraktat wird die 

Rolle eines Lehrbuches zugewiesen, das die Lucke eines bis in das friihe 19. Jahr- 

hundert fehlenden Ausbildungsganges fullt und somit den empirischen Kenntniser- 

werb der beiden Berufe beeinfluBt (S. 22 ff.). Gleichzeitig sind die Adresse des Bau- 

herrn und die an ihn gestellten Anforderungen hervorgehoben (S. 24 ff.). Im Kon- 

text der spezifischen, historisch bedingten Situation in Deutschland wird der Ver- 

such unternommen, die Zielgruppen der Fachbiicher zur Architektur zu ermitteln 

(S. 32 ff.). Die inhaltlichen Strukturen der Traktate, etwa aus Abhandlungen der 

Nachbardisziplinen entlehnte Topoi oder auch Leitbilder wie z. B. die Autoren des 

Cinquecento, werden kaum beriicksichtigt, wie auch die oft nachhaltig pragenden 

fremdsprachigen Standardwerke und deren deutschsprachige Rezeption iibergan- 

gen werden und haufig nur als Ausstellungsobjekt erfaBt sind. So fehlt etwa die Re- 

zeptionsgeschichte von Serlio/Blum, eines Saulenbuches, das in den 60er und 70er 

Jahren des 17. Jahrhunderts mehrfach neu ediert wurde. Eine Ausnahme bilden Vi- 

truv und Palladio. Dem Vitruv-Kapitel von Werner Oechslin (S. 53 f.) ist in seiner 

detailliert-spezialisierten Form auch fur den eingeweihten Leser nicht immer ohne 

weiteres zu folgen. Bemerkenswert ist die Auswahl der Vitruv-Ausgaben (Kat. 

32—46). Zu Andreas Beyers Abhandlung uber die Palladioausgabe des Georg An

dreas Bockler ist anzumerken, daB die erste direkte Auseinandersetzung mit den 

Quattro Libri in deutscher Sprache bereits im Compendium Architecturae Civilis, 

Frankfurt 1648 (Bocklers Ubersetzung des Primo Libro nach der Ausgabe von Le 

Muet, Paris 1645) zu sehen ist.

Einen Forschungsgegenstand, der wohl auch in Zukunft in der wissenschaftli- 

chen Diskussion bleiben wird, umreiBt Werner Muller in seinen Beitragen uber Vi- 

truvianismus und Nachgotik (S. 77 ff.) und Architektur und Mathematik (S. 94 

ff.): das Proportionsproblem. Dargestellt ist u. a. die Fortschreibung mittelalter- 

lich-handwerklicher Traditionen in die Neuzeit und die von der Mathematik abhan- 

gige, jedoch bis in das spatere 18. Jahrhundert empirisch angewandte Baustatik. 

Breiten Raum nehmen die Proportionssysteme innerhalb des architektonischen 

Entwurfvorgangs ein; abgesehen von den wenigen Anweisungen in den Traktaten 

(vgl. die von Cesariano ubernommenen Studien zum Mailander Dom bei Ryff, Kat. 

39; Kat. 57, Abb. S. 78) ist eine abschlieBende Klarung von Proportionierungspha- 

nomenen in den verschiedenen Stilepochen kaum denkbar. Interpretationsschliissel 

in — wenn uberhaupt uberkommenen — Zeichnungen (Kat. 59) sind selbst bei heu- 

te gebrauchlichen geodatischen AufmaBmethoden, aufgrund der ublicherweise un- 

exakten oder verformten Ausfuhrung, nicht iibertragbar. Erstmals in diesem Um- 

fang vorgelegt ist in Wolfenbiittel eine Zusammenstellung mathematischer und ar- 

chitektonischer Instrumente (S. 110 ff.), die einen Einblick in die Entwurfspraxis 

des 16.—18. Jahrhunderts vermittelt.
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Die architecture! civilis, als zweiter Hauptteil des Kataloges, wird von Schutte 

vornehmlich unter dem Aspekt einer ,,Lehre von den Gebaudetypen” gesehen (S. 

156—262). Begrifflich ist — in Anlehnung an Pevsners „building types” — mit 

dem ,,Gebaudetyp” der Terminus „Bauaufgabe” gemeint; erst diesem ist ,,Gebau- 

detypus” immanent. Die einseitige Abgrenzung der Theorie, die Vernachlassigung 

der Praxis wird in diesem Abschnitt besonders problematisch, da diese Sichtweise, 

bedingt durch den Abstand von Forderungen in den Architekturbiichern und der 

Realitat von Baubetrieb bzw. -ausfiihrung, eine Reihe von Erkenntnissen zur Trak- 

tatliteratur versperrt. Weitere methodische Schwierigkeiten bringt die — sicher legi

time — Orientierung an der Systematik der Goldmann/Sturm’schen Civil-Bau- 

Kunst (Kat. 148, Abb. 172). Im Rahmen einer Gesamtdarstellung des Themas Ar- 

chitektur werden dort mit paradigmatischen Mustern Lbsungen vorgestellt, die 

z. T. in der Theorie singular sind und in der Praxis nie vorkommen. Dies gilt fur 

gangige Bauaufgaben wie Wohnhaus Oder seltene wie Universitat. Zudem sind die 

vielschichtigen Verbreitungsformen von Architekturdarstellungen (Buch, Stichfol- 

ge etc.) undifferenziert gesehen. Deutlich wird dies vor allem bei den sog. hohen 

Bauaufgaben, etwa bei dem iibergeordneten Bereich der Stadtplanung (S. 166 ff.): 

eng mit der Thematik der architectura militaris verknilpft, reprasentieren die heran- 

gezogenen Beispiele (Kat. 128—133) nur einen Bruchteil der diesbeziiglichen Ver- 

bffentlichungen. Druckgraphische Blatter als ,,Werbeprospekte”, wie fiir die 

,,Neue Auslag” der markgraflichen Residenz Ansbach von 1686, bleiben unberiick- 

sichtigt.

Residenzen (S. 189 ff.) werden u. a. an Furttenbach (Kat. 146), Decker (Kat. 

147) und Sturm (Kat. 148) demonstriert. Stilgeschichtlich ist davon allenfalls Furt

tenbach auf dem Standard seiner Zeit, Decker und Sturm waren bereits bei ihrem 

Erscheinen veraltet und von ausgefiihrten Beispielen langst uberholt. Die Frage 

nach der Aktualitat der Architektursprache wird nicht gestellt; damit wird Deckers 

Hauptanliegen, die Ausstattung — eine neue Dimension in der deutschsprachigen 

Architekturliteratur — ungeniigend gewiirdigt. Unberiicksichtigt bleibt auch die 

Rolle der Stichserien, beispielsweise Riedinger mit dem Aschaffenburger SchloB 

oder Kleiner mit SchloB Pommersfelden und dem Augsburger Rathausbau.

Im Zusammenhang einer monokausalen Ruckfiihrung — iiber Vitruv hinaus — 

auf ein christlich bestimmtes Geschichtsbild der Architektur (von Oechslin S. 127 

ausfuhrlich dargestellt) wird der Bauaufgabe ,,Kirche” eine wichtige Bedeutung zu- 

gewiesen. Bekanntlich fand die Bautatigkeit an Sakralbauten wenig Reflexion in 

den Architekturtraktaten. Die wenigen Publikationen stammen vornehmlich von 

Verfassern protestantischer Konfession (Kat. 139 ff.). Jacques Perret und Rudolf 

Fasch bleiben unerwahnt. Einmal mehr offenbart sich hier die Unbrauchbarkeit der 

sprbden Architektursprache Sturms fiir die Praxis. Wesentliche Bereicherung sind 

die vom Verfasser erschlossenen, bislang kaum beachteten Quellen, z. B. Kirch- 

weihpredigten (S. 251 ff.).

Weitere Gruppen hoher Bauaufgaben sind ,,SchloB und Herrenhaus” (S. 242) 

und ,,Lustgebaude” (S. 251 ff.), Architekturen fiir den landsassigen Adel oder den
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Landaufenthalt; im weiteren Umfeld ist der ,,Gutshof” (S. 221 ff.) hinzuzurech- 

nen. Die Quellenliteratur laBt eine scharfe Funktionstrennung nicht zu; der Bautyp 

der reichsstadtischen (Niirnberg, Augsburg) Herrensitze basiert jedoch auf wirt- 

schaftlichen Grundlagen und kann mit einem ,,Lusthaus” nicht ohne weiteres 

gleichgesetzt werden (S. 252). Entsprechende Ansatze im Zuge der humanistischen 

Ideenwelt (Pirkheimer) sind Ausnahmeerscheinungen, eine ausgepragte Propagie- 

rung des Landlebens ist in der deutschsprachigen Architekturliteratur nicht nachzu- 

weisen. Als ,,Indiz” dafiir kann allerdings die fehlende Rezeption palladiani- 

scher Grundmuster bis in die zweite Halfte des 18. Jahrh. ...” (S. 252) nicht heran- 

gezogen werden. Es sind gerade palladianische Paradigmen, die bei Sturm und 

Decker die Bauaufgaben ,,Lusthaus” und „Landwohnung” auszeichnen. Eine an- 

gemessene Wurdigung finden die Quellen aus der Kameral- bzw. Hausvaterlitera- 

tur, die als Analogie zur italienischen Villenliteratur in der Forschung weithin uner- 

kannt geblieben waren. Mit Furttenbach (Kat. 166), Bockler (Kat. 167, vernachlas- 

sigt ist der wichtige Supplementband der Ausgabe von 1699), Hohberg (Kat. 168) 

und Florinus (Kat. 169) sind die bedeutendsten Quellenschriften und ihre architek- 

tonischen Anmerkungen mit z. T. detaillierten Planungsvorschlagen (!) ausgestellt.

Rar sind die Traktate zu Privatbauten (S. 213 ff.); das vermeintliche Desinteresse 

an dieser'quantitativ fiihrenden Bauaufgabe erklart sich aus hauslandschaftlichen  

Charakteristika, lokalen Bauordnungen und soziologischen Bedingungen. Furtten- 

bachs Werk (Kat. 160) ist im wesentlichen als Selbstdarstellung zu werten.

Im Vorspann der ,,Gebaudetypen” werden die Saulenbucher (S. 161 ff.) behan- 

delt und noch einmal auf die im ersten Hauptteil (S. 21) angesprochene ,,Geometri- 

sierung” der Architektur hingewiesen. Eine spezifische Erscheinung dazu sind die 

vergleichenden Saulenlehren mit den Angaben der italienischen Traktatisten, die 

sog. Parallelismen. Die beiden Hauptwerke dieser Untergattung, das schon er- 

wahnte Compendium Architecturae Civilis von Bockler als das frtiheste bekannte 

Beispiel und Johann Christoph Seylers Parallelismus Architectorum Celebrium, 

Leipzig 1696, als der bibliophile Hbhepunkt sind in der Ausstellung nicht vertreten. 

Ein fortlaufender Strang, der von den Saulenbiichern ausgeht und sich uber einen 

GroBteil der Abhandlungen uber Bauaufgaben (z. B. Sturm, Bockler) erstreckt, die 

schickliche Anwendung von Saulen, ihre Ikonologie und die damit verbundenen 

Motive wie etwa Portikus, ist nur in Ansatzen herausgearbeitet. Gleichfalls vermiBt 

man die Behandlung jener verganglichen Architekturen wie Ehrenpforten und Ca- 

stra Doloris, die gegenstandlich nicht iiberkommen sind, uber die Druckgraphik je

doch architektonisches Denken vermitteln.

Der dritte Hauptteil des Kataloges uber die architectura militaris, bearbeitet von 

Hartwig Neumann, kann als gelungene Einfuhrung in den Problemkreis gelten. Die 

wichtigsten Quellenschriften deutschsprachiger Provenienz, angefangen mit Dtirer 

(Kat. 291 ff.), Specklin (Kat. 297 — bez. als 296 — ff.), Dilich (Kat. 331) und 

Sturm (Kat. 303), Lorini (Kat. 307), Marolois (Kat. 309) und Vauban (Kat. 338) 

sind vorgestellt. Die Tafeln, vor allem der frtihen Publikationen, wurden immer 

wieder zu Konvoluten zusammengestellt und zur Ausbildung herangezogen (z. B.

490



ein Exemplar mit Blattern von Marolois und Dilich in der Universitatsbibliothek 

Erlangen, Sign. Ant. Ill, 362, datiert 1649).

Anschaulich dargestellt ist die bereits angesprochene Parallelentwicklung von 

Fortifikations- und Stadtebau (S. 287 ff., Kat. 218, Abb. S. 302). Die ,,Manieren” 

als — im 19. Jahrhundert weitgehend geschleifte — Zeugnisse barocker Befesti- 

gungskunst und praktische Gerate des Artillerie-, Zeug- und MeBwesens werden er- 

lautert. Ferner zeigt Neumann, der sich um die Erforschung erhaltener Festungsan- 

lagen verdient gemacht hat, eine knappe Geschichte dieser Bauten auf. Wenn der 

Verfasser allerdings anmerkt, daB ,,die Erforschung von ... Festungen ... noch 

weitgehend verpbnt” sei (S. 284, Anm. 2), so demonstriert er selbst die Begriindung 

dafiir. Neben kernigen Zitaten jiingeren Datums (S. 287) schwingt in Neumanns 

Text ein einseitiger (militar-)historischer Ansatz mit (z. B. S. 293), der, abgehoben 

von den iibrigen EinfluBspharen, die (Architektur-)Geschichte lediglich im Kontext 

waffentechnischer Errungenschaften begreift.

Eine Ausstellung mit einem derartig vielschichtig angelegten Thema wird eine 

Reihe von Forschungsimpulsen geben. WUnschenswert ware dabei eine Abgren- 

zung der fremdsprachigen Einfliisse auf die deutsche Architekturliteratur und die 

sicher nicht einfache Klarung des Widerspiels von Theorie und Praxis, detaillierte 

Untersuchungen zum EntwurfsprozeB und fiber die zeichnerische Oder verbale Ver

mittlung zum praktischen Baubetrieb. Ein weiteres Desiderat bildet eine umfassen- 

de Monographic zu Leonhard Christoph Sturm, dessen Oeuvre fur die Theorie- 

Praxis-Frage ergiebig sein diirfte. Nicht zuletzt liegt in der mit der Wolfenbiitteler 

Ausstellung beispielhaft vorgetragenen Gesamtsicht von architecture! civilis und mi- 

litaris eine Perspektive, die sich fiir kiinftige Annaherungen an das Werk eines 

Balthasar Neumann oder Maximilian von Welsch anbietet.

Bernd Vollmar

WENZEL LORENZ REINER (1689—1743) — OLSKIZZEN, ZEICHNUNGEN 

UND DRUCKGRAPHIK

Ausstellung der Nationalgalerie Prag im Salzburger Barockmuseum, 21. 6.—16. 9. 

1984
(mit zwei Abbildungen)

Die mit 40 Exponaten auBerordentlich kleine Sonderausstellung zeigte Hand- 

zeichnungen, Olskizzen und Druckgraphik des bohmischen Barockmalers Reiner 

und einiger seiner Zeitgenossen. Das AuBergewbhnliche dieser Veranstaltung, mit 

der das Salzburger Barockmuseum erstmalig Werke des bohmischen Barock vor- 

stellte, lag einerseits in ihrem Zustandekommen iiberhaupt: die Exponate wurden, 

von wenigen Ausnahmen abgesehen, aus dem Besitz der Prager Nationalgalerie zur 

Verftigung gestellt; andererseits in der geschickten Auswahl genau jener durchweg 

hervorragenden Stilcke, mit denen es gelingen konnte, einen reprasentativen Einblick 

in das kiinstlerische Schaffen Reiners zu bieten, der sicher die bedeutendste und
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