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fjochanfehnliche Derfammlung!
Tiebe Kommilitonen!

Ciner alten akabemifdien Sitte folgenb feiern mir 
ben Geburtstag unferes Kaifers unb Königs m it ber Be= 
banblung einer ber Dielen, unter einanber fo Derfd]ieben= 
artigen Probleme, roie fie an unferen tecbnilchen fjocbfchulen 
ber Cöfung unb ber Dermittelung an bie ftubierenbe Jugenb 
karren. Bei jebem foldien Thema, bas zum 3roecke ber 
Betonung biefes nationalen Fefttages gewählt w irb , ift 
ber fjinroeis oon felbft gegeben auf bie Segnungen, bie 
währerib ber frieblidien Regierungszeit unferes geliebten 
fjerrfdiers allerorten in Deutfchlanb einen beifpiellofen Buf= 
fchwung in fjanbel unb IDanbel gezeitigt haben unb bamit 
fcbritttjaltenb, eine raftlofe unb erfolgreiche Tätigkeit auf allen 
Gebieten ber TDiffenfdiaft, ber Technik unb ber Kunft.

Tlirgenbroo kommen bie Segnungen eines mad)t= 
oollen Friebens fo klar zum Busbruck, finb fie gerabe= 
zu ber Ilieberfchlag eines foldien, als im Bnwadifen ber 
BeDölkerung unb in bem bamit oerbunbenen Busbau ihrer 
tbohnftätten in fanb unb Stabt. Grhöhtes Tntereffe unb 
größere Förberung muß baher in jflngfter 3eit allen ben= 
jenigen Aufgaben zuteil roerben, welche aus bem unoer= 
hältnismäßig fchnellen Wachstum ber beutfchen Stabte ent= 
ftanben finb. Gine ber roichtigften Sorgen bleibt babei immer 
bas Schaffen gefunber TDohnoerhältniffe unb zwar zunächft 
burd] Trennen ber Grwerbsftätten Don ben Wohnbezirken.
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ein weiteres, befonbers roirkfatnes mittel beftebt im 
Ausfcbalten beftimmter Teile bcs Wohnbezirkes non ber 
Bebauung unb in ber Ausgeftaltung biefer Teile zu öarten. 
Die Frage, in roelcber Weife biefe gärtnerifcbe Ausbilbung 
zu gefdieben bat, richtet ficb zroar zunädift an ben Fadi= 
mann, ber für ibre fachgemäße Cöfung in Frage kommt, 
bat aber auch für bie Allgemeinheit Intereffe, ba fie mit 
ibrer öefunbheit unb ibrem Eebensgenuß in höherem Sinne 
baran beteiligt ift.

Wenn baber an biefer Stelle über bie öartenkunft ge= 
fprodien roerben foll, fo bliebe zu betonen, baß ber 
Ardiitekt hier zunädift als Fadimann in Frage kommt 
unb zroar in bem Sinne, als er es ist, ber ben öartenplan 
zu geitalten bat. Daß bie öartenkunft m it ibren Dielfachen 
Beziehungen zur Baukunft in bas Arbeitsgebiet bes Ardii= 
tekten gehört, ift eine Tatfadie, bie allgemeiner örkenntnis 
roieber näher gebradit roerben muff.

ln  roeiten Kreifen gilt noch jeßt ber öarten, fei es ber 
bausgarten ober bie große, für allgemeine Außnießung 
beftimmte örünflädie als etroas uom Wohnbezirk Cosge= 
löftes, als etroas, bas m it feinem ber TTatur entnommenen, 
lebenbigen Baumaterial im öegenfaß ftänbe zur Bebaufung 
felbft. Diefe Anficht tr if ft nicht zu. haus unb öarten finb 
nad] gleidjen örunbfäßen zu planen. W ir oerlangen Don 
unferen Wohnräumen eine einheitliche öeftaltung, ein An= 
paffen an bie Ürtlidikeit unb an bie jeweilige Beftimmung, 
eine richtige Bemeffung ber öröße, ber Form unb Art ber 
Ausftatiung. m it biefen Forberungen höherer Wohnungs= 
ku ltur roerben roir nicht halt machen können Dor ber Tür, 
bie uns aus bem Innern unferes Wohnbezirkes hinausführt 
in ben unbebeckten Teil unferes Befißes.

Wir entnehmen baraus, baß ber öarten fich bem 
Charakter bes fjaufes anzupaffen bat, zu bem er gehört, 
unb es ergibt fid] logifcb ber Schluß, baß ber Begriff bes 
öartens ber eines künftlichen öebilbes ift. Das Wefentlidje 
eines künftlichen öebilbes ift aber bas Regelmäßige, an 
beftimmte Formen öebunbene. Der öarten foll alfo als
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ein nadj beftimmten Gefidjtspunkten aufgeteiltes unb ebenfo 
bepflanztes Stück fanb erfctjeinen unb bamit in Gegenfaß 
zur freien Eanbfdjaft treten. Defto inniger aber feilen feine 
Beziehungen zu bem Wohnbezirke fein, beffen Umgrenzung 
audj ihn umfaßt, unb oon bem er felbft ein Teil ¡ft.

Überblicken mir bie gefchichtlidje Entwickelung ber 
Gartenkunft, fo bemerken mir, baß ber Einfluß ber Architektur 
auf bie Geftaitung bes Gartens allm äljlid j wädjft, bis ein 
Höhepunkt in biefer Annäherung bes einen Wohnteiles an 
ben anberen, ber Wohnung unter Dadj unb ber unter 
freiem Airnmel, erreicht ift. Gleichzeitig bietet uns eine 
foldie hiftorifche Überficht ein Wittel, bie innigen unb ftetig 
fidi mehrenben Beziehungen zwifchen Bau= unb Gartenkunft 
ihrer Wefensart nach kennen zu lernen unb 6efidjts= 
punkte für neugeftaltungen zu gewinnen.

Wit nur wenigen Worten fei ber äiteften Erfcljeinungen 
gartenkünftlerircher Art gebacht. Sdjon oon ardjitektonifchem 
Empfinben biktiert erfdjeinen bie 3eichnungen oon Gärten 
auf ben Wänben ägyptifdjer Aekropolen *). Als Fortfeßung 
bes fjaufes fieht man hier regelmäßige, m it Bäumen be= 
pflanzte Alleen abgebilbet, GartenpaDillons unb gerabiinig 
begrenzte Wafferflächen.

Don ben künftlidien Terraffengärten Wefopotamiens 
beridjtet ber römifetje Sdiriftfteller Dioboros; perfifche Gärten 
werben ebenfalls in Terraffen anfteigenb unb mit ben 
Paläften in Derbinbung ftehenb geictjilbert.

Die Gartenkunft bes Orients würbe Don Ginfluß auf bie 
gleidjen Begebungen bes Weftens. Den Griedjen nermittelte 
erft Alexanber ber Große bie üppige afiatirebe Flora, unb 
non fjellas aus brang bie Gartenkultur bann zu ben Römern. 
Don italienifchen Gärten bes Altertums wiffen w ir aus Be= 
fdireibungen unb erhaltenen Reften uns anfdjaulidje Bilber 
zu oerfchaffen. Befonbers ber zum Wohnhaus gehörige 
Garten läßt fid) bis in feine Einzelheiten rekonftruieren. 
Atrium unb Peristyl bilbeten hier bie Flächen, auf benen

')  Jacob oon Falbe, Der Garten, feine Kunft unb Kunltgefdjictjte. S. 59,
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fid] in regelmäßiger Teilung Blumenbeete unb Baum= 
Pflanzungen ausbreiteten. Figürlicher Schmuck, Pafen unb 
Baffains orbneten fiel] ein, unb mo ber Raum allzubefchränkt 
mar, roie z. B. an einigen Stellen Pompejis, ba mürbe in 
einem Freskobilb auf ber Grenzmauer bes Gartens bie 
Fortfeßung ber natürlidjen Anlage gefchilbert.

In bie Busgeftaltung großer römifcher Pillengärten führt 
uns eine genaue Befchreibung Plinius bes jüngeren ein, 
ber in faurentum unb in ben toskanifchen Bergen in ber 
Tiähe bes Tiber Canbbäufer befaß. 3u einer biefer Pillen 
gehörte ein befonbers kunftooll angelegter Garten, ber auf 
Grunb ber eingebenben Schilberung feines Befißers mehrfach 
in 3eichnungen rekonftruiert roorben ift, foz.B . non Schinkel. 
Diefer Garten mar Don ber Umgebung burd) eine aus Bux= 
bäum gebilbete hecke abgefchloffen unb fügte fich m it feinen 
in ftrenger Cinienführung gehaltenen Beeten unb Cypreffen= 
alleen bem häufe harmonifch an. In ähnlicher, zum Teil 
reidierer IDeife ausgeftaltet haben mir uns bie Gärten in 
Tlooli zu benken, roo roährenb ber letzten 3eit ber Republik 
unb unter ben erften Kaifern zahlreicheDillen erriditet mürben 
hier ftanb bie Dilla bes Rläcenas. ln ber Tiähe ber be= 
rühmten Pilla bes fjabrian hatten aud] fjoraz unb Catullus 
Canbfiße m it 6artenanlagen. Die Blütezeit römifcher Bau= 
kunft zeitigte einen befonberen Gartenftil, in ber zum erften 
male ber 6arten als einljeitlidjes Gebilbe auftrat unb beutlich 
feine 3ugehörigkeit zum häufe bekannte.

TIacb Roms 3erftörung übernahm Byzanz bie Führung, 
unb auch im Orient roirkten bie gried]ifch=römifchen Tra= 
bitionen roeiter.

Im Ubenblanbe aber ließen bie Kriegsläufte eine £nt= 
roickelung ber Gartenkunft oorläufig nicht zu. Im Gegenteil: 
bie tDanberungen ber Pölker, bie einigen Unruhen zerriffen 
bie Überlieferung. 3arte Fäben fpannen fich nur in Italien fort.

m it bem IPiebererroachen ber Künfte im  mittelalter 
mürbe auch bie Kunft ber Gartengeftaltung roieber lebenbig. 
Cs roaren bie TlTöndisorben, bie anfingen auf ihren 
Cänbereien neben bem Ilußgarten auch 3iergärten anzu=

a
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legen. Die Quellen fließen fpärlidi, bie über bie öeftaltung 
bes mittelalterlichen Gartens Genaueres bieten. Tiber bie 
TTnfidit bürfte nicht zutreffenb fein, baß bas TTIittelalter m it 
feiner hohen Kunftblüte ben Kunftgarten Döllig entbehrt 
haben foll.1) In mittelalterlichen Dichtungen roirb ber6arten 
ftets ermähnt; freilich fchien man roeniger auf barmonifche 
Gefamtroirkung gerückfichtigt zu haben, als auf lDeiträurmg= 
keit unb Reichtum an Gemächsarten. Berichtet roirb, baß 
bie alten fränkifchen Könige fich fufthäufer m it 6ärten 
angelegt haben. Karl ber 6roße foll zu Ingelheim ein 
Schloß befeffen haben, bas Don Gärten umgeben roar. 
Die altfranzöfifchen Gpen fctjilbern ben 6arten als Ort, 
roo man nach ber Frühmeffe fpazieren ging, roo Turniere 
unb Feftmahlzeiten abgehalten rourben, roo bie Jungfrauen 
gern nerroeilten, um Blumen zu pflücken.2 3) Das fließenbe 
IDaffer gehörte ebenfalls fdjon zu ben Beftanbteilen bes 
mittelalterlichen Gartens. Umgeben roar bie auch als 
Rofengarten bezeichnete blumenburchroirkte Rafenfläche non 
hecken unb fchattigen Eaubgängen unb nach hinten häufig 
abgegrenzt burch einen Baumgarten, in bem in regel= 
mäßiger Unorbnung Obft= ober fdiattenfpenbenbe Bäume 
gepflegt rourben. Getrennt non biefem Cuftgarten unb 
befonbers eingefriebigt lag ber IDürz= unb Blumengarten, 
ber hortus conclusus. f jm  entroickelte fich bie Kunft ber 
Beetanorbnung unb Bepflanzung.2) Beziehungen zroifdjen 
haus unb 6arten finb aus ben bichterifchen Überlieferungen 
fchroer feftzuftellen. Im Sinne einer einheitlichen Geftaltung 
laffen [ich allenfalls bie Kloftergärten im Innern ber Kreuz= 
gänge beuten. Gbenfo roie bie einzelnen Teile ber mittel= 
alterlichen Burg keine einheitliche architektonifche Schöpfung 
barftellen, fo blieben bie Beftanbteile bes mittelalterlidjen 
öartens ohne gegenfeitige Beziehungen nebeneinanber an=

')  Ftuguft 6riefebadj: „Der 6arten", eine 6efdjid)te feiner bünftierifdien 
öeftaltung. S. 10.

2) Itlax Kuttner: „Das Tlaturgefüljl bes Ultfranzofen unb fein Cinfluß 
auf iljre Dichtung“, Differtation 1SS9, S. 61.

3) öriefebad), a. a. 0. S. 7.
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georbnet, trennten fidi fogar räumlich oon einanber, trenn 
z. B. bas befeftigte Burggelänbe nicht genügenben Plat? 
bot. Dann lag ber IDurzgarten moßl in ber Burg felbft, 
mäßrenb ber Baumgarten fidi auf bergigem Terrain am 
Burgabbang emporzog unb unten in ber ebene bann ber 
Rofengarten, bie große blumige IDiefe, fidi befanb.1)

Im 3eitalter ber Renaiffance begann nun ein erßeb= 
licßer Auffcbmung ber öartenkunft, ein Auffcßroung, ber
fidi burdi bie folgenben Jaßrßunberte fteigerte, um in ber 
erften Hälfte bes 18. Jabrbunberts feinen Aößepunkt zu 
erreichen.

IRit ber räumlichen Cntroickelung oon Palaft unb Pilla 
in Italien hielt bie öeftaltung ihrer Umgebung Schritt. Wie 
einft in altrömifcher 3eit mürbe roieber bas Cmpfinben 
bafür ausgelöft, baß bie lanbfdjaftlicben Schönheiten, bie 
Möglichkeit einen großen Teil bes Tages im Freien zu
Derbringen, zum Cinbezießen ber freien TTatur in ben
Wohnbezirk herausforberten. Diefes Cmpfinben für 3u= 
fammengehörigkeit oon fjaus unb Umgebung gab ben 
Architekten ber italienifchen Renaiffance ein bankbares 
Arbeitsfelb, baß fie benn auch m it öeift unb beftem Crfolg 
beackerten. Der 3auber ber italienifchen öärten reißt
jeben fort, ber ihren Boben einmal betreten hat. Unb 
biefer 3auber geht nicht allein oon ber üppigen Pegetation, 
ber reichen Durchfeßung ber öartenfläcßen mit Bilbroerken 
unb TDafferkünften aus; er berußt auf bem innigen An= 
fcßmiegen ber öartenformationen an bie Bobengeftaltungen 
unb auf ben feinen Beziehungen bes gartenkünftlerifcßen 
Teiles zum ardiitektonifcßen.

ln ben Terraffengärten ber Pilla mabama an bem 
Abhänge bes Monte Mario planten ber Maler Rafael 
unb ber Architekt San Gallo bas erfte ßeroorragenbe Werk 
ardiitektonifcher öartenkunft im Italien ber Renaiffance. 
Bramantes urfprünglidier Cntrourf zum großen öartenßof 
bes Datikan gab, roie Burckßarbt in feinem Cicerone

öriefebadj, a. a. 0. S. 3.
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fagt, eine bebeutfame „Anregung zu granbiofer künftlerifdier 
Bebanblung ber Gärten“  i). In ber erften fjälfte bes 16.Jahr= 
bunberts entftanb auch ber Garten bes Palazzo Doria in 
Genua unb in Florenz zur 3eit Casimo I. ber Giarbino 
Boboli nach Plänen bes Architekten Buontalenti. Dorbilblich 
w irkte ber Garten ber Dilla b'Gste in Tmoli, ber in ber 
zweiten hälfte bes 16. Jahrhunberts angelegt würbe. Die 
fpäteren großen italienifchen Gartenanlagen ber Barockzeit, 
wie z. B. ber zur Dilla Albobranbini in Frascati gehörige, 
bie 6ärten ber Dilla lüebici auf bem Pincio, besQurinalifchen 
Palaftes, ber Dilla Borghese Dor ber Porta bei popolo in 
Rom unb Diele anbere zeigen immer beutlicher bas Be= 
ftreben ber Architekten aus Garten unb haus eine Ginheit 
zu fd]affen. Der Garten erhob fid] aus rein geometrifcher 
Form zu einem plaftifchen Gebilbe. Die Gartenkunft fd)ickte 
fid] an, eine Raumkunft zu werben, wie bie Architektur. 
Dafür war eine Aufteilung ber Gartenflächen im Sinne ber 
fymetrifchen 6runbrißbehanblung bes Renaiffancehaufes bie 
midjtigfte Bebingung. Die gerabe fin ie  als bas Typifche ber 
Raumbegrenzung unb bie Symetrie ber Raumanorbnung 
im Gebäube feßten fid] im Garten fort.

Die ebene Bobenfläche bes Gartenparterre mußte bei 
bem meift bergigen Gelänbe ber italienifdien fanbfcßaft 
erft künftlid] burd] Ab= unb Auftragungen gefchaffen werben. 
Auf biefe IDeife entftanb eine Glieberung in Terraffen unb 
biefe finb es, bie bas JTIoment ber Plaftik in bie 6arten= 
kompofition hineintragen, hier fet?te auch bie Ardiitektur 
ein m it ber Anlage Don Freitreppen, Rampen, reich ge= 
glieberten Futtermauern, Baiuftraben, figurengefdimückten 
Aifdien, Kaskabenbauten unb bergleichen.

Beftimmenb für bie Gefamtkompoiition mußte natürlich 
bas 6ebäube fein, zu bem ber Garten gehörte. Diefes 
ftanb balb auf bem böchften Punkte bes 6elänbes, wie 
bie Dilla b'Gfte, ober auf m ittlerer höhe, wie bie Dilla

lacob Burcbfoarbt, Der Cicerone, 4. Rufi. II. II). S. 2S2b.
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Blbobranbini.1) Stets mar bas Beftreben oorhanben, pom 
fjaufe aus einen Überblick über bie öartenanlage zu ge= 
minnen unb anbererfeits audj nom öarten aus bas Wohnhaus, 
bie Pilla, ben Palaft zu notier Wirkung kommen zu laffem 
Bei ber Pilla b’öfte ift ber Busblick auf bie öartenanlage 
oon ber mächtigen Terraffe aus gegeben, bie fid) bem 
fjaufe oorlagert. üon ben Terraffen zu ben beiben Eängs^ 
feiten ber Pilla Blbobranbini gleitet ber Blick abwärts zu 
rounberDolIen Baumalleen unb aufwärts über eine ard)i= 
tektonifd) außerorbentlid) reid) behanbelte Futtermauer zu 
jener oom Baumfchmuck gegürteten herrlichen Kaskabe, bie 
fidi in bie Unenblichkeit zu oerlieren fcheint. Diefe 6arten= 
anlage kann überhanpt als Typus bes formalen 6arten= 
ftils angefehen werben, infofern, als fid] hier alles um 
eine Symetrieachfe gruppiert, bie m it ber FIBttelachfe 
bes öebäubes zufammenfällt unb ferner, weil [ich h ie r- 
jene beiben fjauptbeftanbteile bes Brchitekturgartens, bie 
ebene, oormiegenb m it niebrig gehaltenem Pflanzenwuchs 
behanbelte Flädie, bas Parterre, unb ber mit Baumbe= 
ftanb nerfehene Teil, bas Boskett, k lar fcheiben, fich aber 
hoch in ihrer öefamtwirkung zu künftlerifcher Einheit er= 
ganzen. Das öartenparterre gruppierte fich ftets in un= 
mittelbarem Bnfchluß an bie öebäubemaffe, bie Bosketts 
fchloffen fid) entweber feitlid) an, ober, was eigentlich bie 
Kegel ift, bilbeten ben fjintergrunb wie ber Baumgarten bes 
Tnittelalters, liehen aber ben Durchblick in ber Witte frei 
zu Fernfichten auf IPafferkünfte, Brchitekturftücke unb- 
fpäter auf bie außerhalb bes öartenbezirks liegenbe freie 
Eanbfchaft. Parterre wie Boskett glieberten fid) nach- 
ard)itektonifd)en öefid)tspunkten. Bid)t nur bie Bäume,, 
öebüfche unb Blumen erfuhren in Bnorbnung unb Form 
eine ard)itektonifd)e Behanblung, auch bas Waffer bänbigte 
man zu einheitlicher Wirkung, inbem man ganze Fontainen- 
reihen anorbnete, ober feinen Weg über gleichmäßige 
Steinftufen leitete, ober ben Reiz feines ruhigen Spiegels

■) Fall?e, a. a. 0. S. 91.
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fteigerte burcb Anlage fymetrifd] begrenzter IDafferbecken 
unb langer gerablinig geführter Kanäle.

Die Fäben, bie haus unb Garten miteinanber umfpinnen, 
ließen nicht nur in ben Gartenformafionen architektonische 
öebilbe erftehen, fonbern roanbelten auch anbererfeits bie 
bem Garten zugeroanbte Seite bes Kaufes im Sinne eines 
engeren Anfdiluffes an bie TTatur um. Frei unb luftig 
öffneten fick hallen zum Gartenparterre, bie Fenfter ge= 
mannen an Breite, bie 3ahl ber Türen, bie fid] zur 6arten= 
terraffe hin öffneten, überfchritten bas ITTaß bes Ilotroenbigen 
aus bem IDunfche heraus, bie anftoßenben Räume m it bem 
Gartenbezirk in möglidjft nahe Derbinbung zu bringen. 
Reicher Ornament= unb Figurenfchmuck an ben 6arten= 
fronten follte in bemfelben Sinne roirken.

Die Gntroickelung ber italienifdien 6artenkunft roie fie 
hier kurz fkizziert ift, übte roeitgehenben Einfluß. So 
nach Deutfchlanb hin, roo freilid i oon 6artenanlagen 
ber Renaiffancezeit kaum etroas erhalten ift. Eine Dor= 
ftellung Don ber bamaligen 6artenkunft in Deutfchlanb 
vermitteln uns bie Jllerian'fchen Stiche beutfcher Refibenzen 
roie z. B. non Cöthen, Illünchen, Stuttgart. TTIan nermißt 
hier bie großzügige Aufteilung bes Gartengelänbes, roie 
fie ben italienifchen Dorbilbern eigen ift. Dielmehr fcheint 
bei ben beutfdjen Anlagen auf bie Ausgeftaltung ber Ginzel= 
helfen mehr Geroicht gelegt roorben zu fein. Don biefem 
Prinzip ift auch bie urfprüngliche, jeßt ftark oeränberte 
6artenanlage bes heibelberger Sdiloffes beherrfcht. Don 
ben vier Terraffen, auf benen biefer Garten angelegt ift, 
roar, roie Griefebach fagt, jebe „a ls  ifolierter Bezirk für fid] 
bebanbelt“ . Dagegen benußte ber Gartenkünftler Salomon be 
Caus, ber bie Anlage zu Beginn bes 17. Jabrbunöerts fchuf, 
bie hcrrlidie fage zur Grzielung reizvoller Durchficbten.1)

Der beutfchen Dolksfeele lagen bie intimeren Bilbungen 
bes hausgartens näher als bie Kompofition phantaftifcher 
fürftlicher Gärten. So finb benn aud] bie kleineren An=

')  önefebadj a. a. 0. S. 35 unb 36.
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lagen, bie Furttenbadi in feiner flrd jitektura reereationis 
gibt, beffer als bie Fntroürfe oon £uft= unb 3iergärten, bie 
er fürftlidien Paiäften zuroeift. Den bürgerlichen öarten 
orbnet er zu Seiten bes fjaufes an in regelmäßiger fluf= 
teilung mit nerfchnittenen Eaubengängen, bie ben Blumen= 
garten umgeben unb ihn oon einem bahinterliegenben 
Küchengarten abtrennen.1)

Frankreichs öartenkunft bilbete fiidi in ber Renaiffance= 
zeit zunädjft ebenfalls nach italienifchen JTIuftern aus. Schon 
früh mar ber Sinn für eine einheitliche Behanbiung ber 
Parterreflächen geroeckt burd] bie TTTöglidikeit fictj auf ebenem 
öelänbe auszubreiten. Fine großzügige IPeiterentroickeiung 
feßte unter ber prunkhaften Regierung Eubroigs bes XIV. 
ein. Unbefchränkte mittel ftanben zur Perfügung, hier 
konnte ber bie Barockgärten beherrfchenbe öebanke ber 
Finheit oon haus unb feiner Umgebung d o II  ausgestaltet 
roerben. Le Notre, ber Brdiilekt Eubroigs bes XIV. roar es, 
ber aus bem öarten ein Freilichthaus machte, ber ben 
Organismus bes fjaufes, ben 3ufammfchluß unb bie folge= 
richtige Bnorbnung ber Räume bes öebäubes auch auf 
ben öarten übertrug. Das reich gefchmückte Parterre 
entfprad) bem Feftfaal bes Sd)loffes. IDie Don ihm aus 
bie übrigen haupträume zugänglich roaren, fo oermittelte 
bas offene öartenparterre ben 3ugang zu ben baumum= 
fdjloffenen Bosketträumen, unb bie oerbinbenben Filieen 
entfpradien beri Kornboren unb öalerien bes fjaufes.2} 
Die italienifchen Porbilber, bie Le N otre eifrig ftubierte, 
fuchte er burd) husbebnung in bie Eänge zu übertrumpfen. 
Jlur niebrige, über flache Rampen, erreichbare aber roeit= 
räumige Terraffen legte man an, bie IPege unb Blleen 
machte man breit für bie freie Bewegung einer feftlichen 
öefellfchaft in pomphafter Kleibung. Um ungehinberte Busficht 
oon ber bem häufe oorgelagerten Ferraffe zu ermöglidien, 
rourbe bie fdion für ben italienifdien öarten charakteriftifche

>) Furttenbad), Drctjitehtura reereationes, fiugspurg 1640, Taf. 1 - 4 .
2) öriefebad}, a. a. 0. S. 25.
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TTiittelperipektioe noch erweitert. Der Blick g litt baßer 
ungeßinDert über Die Parterreflächen, umfaßte Die Don 
Dickten, koken fjeckenroänben eingekegten Bosketts, rourbe 
aufgehalten Durch üppige unbreid) mitSkulpturen gefckmückte 
IPafferkünfte, tra f auf pompöfe, als luftige fjallen ausge= 
bilDete fircßitekturen unD oerlor fick in Fernen, Die m it 
ikren geraDlinigen Blleen zeigten, Daß auck Die umgebenDe 
EanDfckaft m it in Den Bereidi Der Gartenkunft gezogen 
mar. So ftelien fick Dar in Den praditoollen Kupferftidjen 
jener3eitunD zum kleinerenTeii auch in ikrem urfprünglidien 
3uftanDe nock erkalten: Die öärten zu Daux le Dicomte, 
St. ClouD, Ckantilly, Der Tuilleriengarten unD oor allem 
Derfailles, Das fjauptroerk Le Notres, Das DorbilD geworben 
ift für unzäklige Schöpfungen in Frankreick felbft unD in 
allen Kulturlänbern.

Das Beftreben, jebem Teile Des öartens eine klare 
arckitektonifcke GlieDerung zu geben, tr itt im franzöfifcken 
öarten überall Deutlick ßerDor. 3unäöjft im Parterre, Das 
nach Den Dorlagen Don Architekten mit ornamental geftalteten 
Blumenbeeten Durchzogen ober umzogen rourbe. Das 
Parterre füllte roie ein Teppick wirken. Die Ränber rourDen 
betont Durd] regelmäßig aufgeftellte Dafen unD Figuren, 
ober Durch Reißen Don Orangenbäumen in riefigen Kübeln, 
ln Der mitte Des Parterre erkob fick aus mädjtigem IDaffer= 
becken m it polygonaler ober gefdjroungener Umrahmung 
eine uielgeftaltige Gruppe als reiche Fontainenanlage Durd]= 
gebilbet, zu Der fidi anbere fymetrifd) oerteilte kleinere 
IDafferkünfte gefeilten. Das finb Die Busftattungsftücke in 
Dem großen Feftfaal Des Parterre. Tn Den Bosketträumen 
roirb Daß arckitektonifcke öepräge noch Deutlicher, hier 
traten zu Den IDafferkünften, zu Den aus Dem Bufdjroerk 
kerausgefchniitenen Tlifchen m it ihrem Figurenfdjmuck, jene 
reichen aus fattenroerk zufammengefcßlagenen Brd]itektur= 
ftücke, Die Treillagen. Sie bilbeten, m it Kletterpflanzen be= 
zogen, häufig Die InnenroänDe Diefer Bosketts.

Im gleichen Seifte roie Diefe öärten Der Fürften rourDen 
im Frankreich Des enbenben 17. unD beginnenben 1S. Jaßr=
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bunberts bie Stabtgärten gefdiaffen: bem befdieibenercn 
I^aufe entfpracb ber kleinere Garten m it ber typißcben An= 
orbnung eines mittleren Parterres, eines Treillagen=, 6rotten= 
ober Fontainenmotios am Gnbe unb zweier Alleen ober 
faubengänge, bie an beiben fängsfeiten ben Abfcbluß gegen 
bie TTadibargärten bilbeten.1)

IDie bie Ardjitektur jener 3eit in anberen euro= 
päifdjen fänbern unter Frankreidis Ginfluß ftanb, fo audi 
bie Gartenkunft. Mas mir beute nodi bewunbern an ben 
Anlagen bes Beloebere, bes Palais Schwarzenberg unb bes 
Sdiloffes Schönbrunn in IDien, an ben Gärten in JTympben= 
bürg unb Sdjleißbeim, an ber nid]t oöllig zur Ausführung 
gelangten Anlage zu 6roß Seblit? bei Dresben, was mir 
aus Kupfern kennen oon ber zerftörten Gartenpradit ber 
Fauorita bei Mainz, fie alle lebnen fid] an franzöfifcbeDorbilber 
an obne jeboch beutfcbe Gigenart ganz zu oerleugnen.

Als felbftftänbigere Merke bamaliger fürftlicber 
Gartenkunft erfdieinen bie Schöpfungen jenes preußifcben 
Königs, beffen Aame in biefen Tagen ber Feier feines 
200jäbrigen Geburtstages unter bewunbernber Anerkennung 
feiner überragenben Perfönlicbkeit taufenbfältig gepriefen 
toirb. Friebrid] ber Große, ber roeife Staatsmann unb fieg= 
reiche Felbberr, ber geiftoolle Politiker unb Sdiriftfteller, 
ber Pbilofopb Don Sanffouci, ber feine Kenner aller Kunft= 
gebiete, er bat aud) feinen Bauwerken unb ben mit ihnen 
im 3ufammenbang gefcbaffenen Gärten ben Stempel feiner 
Gigenart aufgebrückt. Das zeigen Friebricbs frübefte 6arten= 
fdiöpfungen in Rbeinsberg unb, in noch höherem TITaße, bie 
Terraffen= unb Parterreanlagen oon Sanffouci. Beibe Gärten 
zeichnet feinfinnigfte Anpaffung an bie örtlichen Derbält= 
niffe aus.

Gs liegt nicht im Rahmen biefer kurzen Betrachtungen, 
bie TDeiterentroickelung ber formalen 6artenkunft genauer 
zu oerfolgen, aber m it wenigen Morten muß hoch ihr 
Gnbe gezeichnet unb babei ber llmftänbe gebacbt warben,

>) TTIarcel Fouquier, De l’art bes jarbins, Paris 1911, S. 18?.
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bie in ber zroeiten Hälfte bes IS. Jabrbunberts einen 
Umfdiroung ber alten Anfcbauungen über bie öartenkunft 
berbeifübrten. Schon aus bem örunbe, roeil biefe alten 
Anfcbauungen zum Teil noch bis in unfere Tage roeiter 
roirken unb ibjre Berechtigung ober Derfebltbeit baber 
unfer befonberes Intereffe beanfprucben bürfte. Um es 
kurz zu fagen: es banbeit ficb um bie Derbannung aller 
ardiitektonifdjen öebanken aus bem Gartenrenier unb um 
ben Ginzug freier natürlicher öebilbe anftelle ber formalen 
Glieberung. Diefer Umfcbroung ift aber nicht plötzlich ein= 
getreten. Cr bereitete ficb uor in bem Beftreben bes Barock= 
gartens, bie roeitere Umgebung in bas öefamtbilb ber 
Gartenanlage m it bineinzubezieben, bie Grenzen zroifdien 
Garten unb IDalb ober Felb zu oerroifcben, roäbrenb bodi 
in früheren 3eiten gerabe bie Abtrennung bes künftlidien 
Gartengebilbes oon ber umgebenben fanbfcbaft betont 
rourbe.1) Audi bie reichen Dekorationen, roie fie fidi an 
ben Treillagen, ben IDafferkünften, ben Grotten, ben beroegten 
Figurengruppen zeigten, bargen fcbon naturaliftifcbe TTTotioe 
in ficb. Die moberoerbenben naturtbeater, bie Derroenbung 
bes IDaffers zu allerlei Spielereien, roie Erzeugung oon 
Dogelftimmen, Bewegung Don 6lieberpuppen,bieDexierroäffer 
ließen romantifcbe Ibeen in ben öartenbezirk einbringen. 
Die 3eit ftrengfter Etikette, bes böcbften Zeremoniells, ber 
fteifen öranbezza barg Keime einer anberen Gmpfinbungs= 
roelt in ficb, bie in bem engen Anfcblub an bie Aatur ihre 
3iele fab. 6s kam bie 3eit, in ber Jean Jacques Rouffeau 
ber TTTenfcbbeit bie Rückkehr zu einem natürlidien 3uftanbe 
prebigte. Seine Ibeen fpiegeln ficb nirgenbroo klarer als in 
ber öartenkunft; in ber „Reuen fjeloife" fcbroärmt er für 
ben naturgarten.

Das JTTutterlanb biefes öebankens ift Cnglanb. IDenn 
nudi hier bis in ben Anfang bes IS. Jabrbunberts öärten 
im  franzöfifdien Stile gefdjaffen mürben, fo bat es bocb 
meit früher nicht an Beftrebungen gefehlt, bie bem Prinzip

')  6riefebad), a. a. 0. S. 102.
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ber formalen Sartengeftaltung entgegenarbeiteten. Der 
Staatsmann unb Philofoph Francis Bacon roollte fcbon zu 
Anfang bes 17. Jahrhunberts nichts oon gefchnittenen 
Aecben unb IDafferkünften roiffen; aber erft 100 Jahre 
fpäter fdjrieb ber Dichter Pope gegen ben franzöfifchen 
öarten, unb ber Philofoph Abbifon fchloß fictj an. Jlad] feiner 
Anfldit follte in einem öarten jebe Orbnung Dermieben unb 
alles burcheinanber gepflanzt roerben. Die IDege follte man 
uerfchlungen anlegen, bamit bei jeber IDenbung ungeahnte 
Überrafdjungen erzeugt mürben, ln biefem Sinne fdiuf 
ber englifdie JTIaler unb Architekt IDilliam Kent feine öarten. 
Don größtem Einfluß mar aud) ein Budi bes Ardiitekten 
Chambers, in bem er befchrieb, roie im djinefifchen öarten 
Berge unb Ebenen, Flüße, Seen, Infein mit Tempeln, 
Paoillons, öartenfäle, Brücken unb begleichen oorhanben 
feien unb roie zroifdien üppigfter,anfdjeinenb roilb rouchernber 
Degetation allerlei öetier fich tummele, bas Eeben in biefe 
künftliche natur brädite.1) Das madjte man nach, ebenfo 
roie in ber Rekokozeit bie Chinoiferien in bas innere ber 
Sdilöffer brangen unb felbft bie Architektur im Äußeren 
beeinflußten.2) Außer djinefifcb fein follenben Kiofken er= 
fchienen als arcbitektonifdjeAusftattungsftückeantikeTempel, 
Kapellen im mitteialterlidien Stil unb k ü n ftig e  Ruinen, an 
benen fid] bie Romantik befonbers erfreute, manche öarten= 
anlage ber Barockzeit hat fich eine teilroeife Umroanblung 
nach biefer neuen IRobe gefallen laffen müffen.

Die roeitere Ausgeftattung ber öarten oon Sanffouci 
unb ihre Derbinbung m it bem neuen Palais fällt in biefe 
3eit oeränberter öefdjmacksricbtung. Die roeftlid] oom 
älteren Teil belegene IDalbung roanbelte Friebrich ber öroße 
unter Sdionung bes oorhanbenen Baumbeftanbes in eine 
künftlidje fanbfcbaft um, bie erft in unmittelbarer ITäbe 
bes neuen Palais roieber in eine formale Anlage übergeht.

’) Falke, a. a. 0. S. 128 u. f.
2) F. Easke, Der oftafiatifdie Einfluß auf bie Baukunft bes Bbenblanbes,, 

Berlin 1909.



Das biefige Staatsarcbio beroabrt einen Plan bes „reicbs- 
gräflidi bobenzollernfcben, bifcbböflidien unb abteilidien 
Euftgartens zu OliDa" aus bem Jahre 1792 auf, ber in 
beutlidjer IDeife ben Übergang bes formalen öartens zum 
Canbfcbaftsgarten zeigt. Heben ftreng bebanbelten Partieen 
in axialer Anorbnung unb neben jener Diel berounberten, 
jet?t leiber burd] allzunabe berangerückte Bauten zerftörten 
PerfpektiDe nad] ber See, erfcbeinen bereits bie Requifiten 
bes Eanbfdjaftsgartens. Da finben ficb außer Tartarus unb 
eiyfium ein d]ine[ifcber Berg, ein diinefifdies Kabinet, eine 
diinefifcbelnfel, ein italienifctjesSommerbaus unb bergleicbem 
ein anbererTeilberöartenfläcbe ift bereits m it gefcbroungenen 
Wegen unb ebenfoldjen Kanälen burdjfeßt.

TTadi unb nach Derfcbroanb bas ardu'tektonifdie öerüft 
Döllig aus bem öarten; ftatt bes ornamentburdiroirkten 
Parterreteppicbs erfdiienen IDiefenfläcben, in bie ficb roie 
zufällig Baum= unb Bufcbpartieen bineinfcboben. Die 
Trennung zroifdien Parterre nnb Boskett mürbe aufge= 
boben unb roabllos roie in ber TIatur ber Baumroudjs in 
bie öartenflädie oerftreut. Don perfpektinifcben Durchblicken 
roar keine Rebe mebr. IDo früher ein regelmäßig gefaßtes 
IDafierparterre bie unzähligen Strahlen einer pompöfen 
Fontaine aufnabm, breitete fid] jeßt ein künftlicber See 
m it roillkürlicben Ausbuchtungen, oon roelcßen fcbmale, 
bidit m it Bufcbroerk befäumte Kanäle in bie einzelnen 
roilbromantifdien öartenteile führten. Fin bauptrepräfentant 
biefes lanbfcbaftlicben Stiles, ift ber in ben neunziger Jahren 
bes IS. Jabrbunberts roabrfcbeinlicb auch anftelle einer 
ftrengen Anlage gefdiaffene Sdjloßgarten in Eaxenburg bei 
IDien. ln  Frankreich oerbrängte ber englifcbe öartenftil 
eine zeitlang oollftänbig bie nationale öartenkunft; bas 
bezeugen bie Eanbfcbaftsgärten in Illaimaifon, TTTereoille 
unb Frmenonoille, roo Rouffeau ftarb unb roo man ihm 
eine oon hoben Pappeln umraufcbte örabftätte bereitete.

Daß Deutfcblanb teilnabm an biefer IDanblung barf 
nicht überrafcben. fjier legte bas IDerk eines Kieler Uni= 
perfitätsprofeffors birfcbfelb bie Prinzipien klar, nach benen
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in  biefcr 3eif machfenber Sentimentalität bei ber 6arten= 
geftaltung zu Derfahren fei. TTidit nur bie Umgebung eines 
Gartentempels ober eines Gebächtnismales füllte ftimmungs= 
ooll geftaltet roerben, fonbern man oerlangte, baß beim 
Betreten ber einzelnen Gartenteile beftimmte feelifdje Gm= 
pfinbungen ausgelöft mürben.1)

Derartige tiefgrünbige aber hoch Derfehlte Theorien 
roaren allenfalls bann anzuroenben, roenn es fidj um An= 
lagen größter Ausbeljnung banbeite. Beim hausgarten 
konnte man bamit nichts anfangen. Überhaupt fdieibet 
[ich jeßt ber Begriff bes Gartens Don bem bes großen 
Heuiers, bes Parkes, ber frei im Sinne bes natürlichen Don 
TDalb, IDiefen unb IDafferläufen burdjfeßten Gelänbes be= 
hanbelt mürbe. Der Park mürbe unter ber fjerrfdjaft 
romantifcber Ibeen zur ibealifierten Canbfchaft, unb bei uns 
in Deutfcblanb konnten in ber erften hälfte bes 19. Jahr= 
hunberts Pläne gefaßt roerben, roie fie ber Fürft Pückler 
in ITIuskau ermöglicht hat unb Friebrich IDilhelm IV . als 
Kronprinz erbadjte, als er bie ganze Umgebung Potsbams 
zu einer parkartigen Fanbfchaft umgeftalten mollte.2)

Der Gnglänber Repton ftellte bie Forberung auf, baß 
ber Garten überhaupt keine Dinge enthalten bürfe, bie an 
eine künftlidie Anlage erinnerten, m ithin mären jebroebe 
non JTienfchenhanb geformten Gegenftänbe aus bem Garten 
zu uerbannen. Der Garten müßte einen Teil- bes bazu 
gehörigen fjaufes malerifd] umgeben unb Derbecken.* 3) 
Das Ungefunbe einer Theorie, bie oorfchreibt, bie Kunft 
künftlid) zu oerbergen, liegt auf ber fjanb. Derartige 
Bnfichten konnten nur in einer 3eit ard]itektonifd)er Un= 
Fruchtbarkeit aufkommen. fln Stimmen hat es nicht gefehlt, 
bie roenigftens für ben hausgarten bie regelmäßige Anlage 
aud) noch zu einer 3eit empfahlen, in ber bereits ber 
große Eanbfchaftsgarten Allgemeingut mar. Bis in bie 
fogenannte Biebermeierzeit hinein mar bie gerablinig ab=

■) Falke, a. a. 0 . Seife 142. 
5) öriefebadj, a. a. 0. S. 115.
3) Falke, a. a. 0. S. 154.
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geteilte Gartenfläcße in ber näße bes Kaufes beliebt, unb 
ln ber 3eit bes Klaffizismus befolgte man, hier freilich in 
Erinnerung an antike Dorbilber, gleiche Tenbenzen. Aber 
bei biefer Art formaler Anlagen uermißt man ben Anfcßluß 
an bas haus; fie finb regelmäßige öebilbe für fich allein, 
finb kalt unb nüchtern.

Es barf nicht IDunber nehmen, baß auch für ben fjaus= 
garten bie fogenannte natürliche Anlage fich einbürgerte, 
unb baß man (ich bemühte, auf bem knappen Stück fanb, 
bas hoch meiftens nur zur Perfügung ftanb, ein Stück 
Aatur einzufangen. TAit bem IDunfche, möglichft oiele 
Eanbfchaftsmotioe zu oerroerten, mürben biefe bann in 
Duobezformat hergeftellt, unb es erfchienen jene lächerlichen 
Bilbungen uerfcßlungener IDege, beren Krümmungen befto 
lebhafter mürben, je kleiner ber öarten mar, jene künft= 
liehen Seen unb Flüffe, bie man bequem überfpringen 
konnte. TTTit Bruch= unb Tropffteinen fuchte man Fels= 
partieen zu fchaffen, Tifcbe unb Stühle aus zackigen Baum= 
äften gefertigt, bilbeten bas Hiobiliar. TITan arbeitete m it 
benfelben TTIitteln, roie ber Rokokogarten m it feinen ct]ine= 
fifchen Spielereien. Aber bie mittel roaren ärmlicher unb 
mürben geiftlos oerroenbet. In ber mitte bes IS. Jaßr= 
hunberts mar bie Trabition in ber Architektur noch nicht 
unterbrochen, unb roenn auch bereits ein Tiachlaffen arcßi= 
tektonifcher öeftaltungskraft feftzuftellen ift, fo mar hoch 
ber Sinn für bas Dekoratioe befonbers ßodj entmickelt, 
unb biefes feine Gefühl für Form unb Farbe mußte auch 
m it ben bamaligen Requifiten ber Gartenkunft immerhin 
reizuoll zu roirken. Um roieoiel fchlimmer es in ber Folge= 
zeit m it unferer Architektur mürbe, als Romantik unb 
Stilmoben ben Baumeiftern bie 3eicßenftifte führten, bes 
mären, roenn nicht bie Steine fprädjen, unfere Gärten 3eugen 
m it ihrem unmöglichen Beiroerk, ben tauben, Pergolen, 
Ginfriebigungen unb begleichen, Jeber Perfuch mit biefen 
Dingen eine Beziehung zum häufe zu fchaffen, mar auf= 
gegeben. Charakteriftifdi für biefe 3eit ift es, baß bem £anb= 
fdiaftsgärtner bie herftellung folcher 6artenausftattungen roie
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■etwas SelbftDerftänbliches übertragen, würbe. Der Architekt 
batte unb wollte auch gar keinen Anteil an ihnen.

Dem Tiefftanbe ardiitektonifdjer öeftaltungskraft ent= 
fpradi ber Bankerott ber öartenkunft in ben 60., 70. unb 
So. Jahren bes oergangenen Jaßrhunberts. Der unfelige 
Derfudj, bas Kunftprobukt bes öartens feines wahren 
Charakters zu entkleiben, inbem man ihn zur Kopie ber 
Aatur machte, hatte nach mehr als 100jährigem Siechtum 
zu feinem Tobe geführt. Das langfame Abfterben ber 
öartenkunft geht alfo parallel bem Derfall ber Architektur.

Der hiftorifche Überblick hat uns aber anbererfeits 
gelehrt, ba|J in ben Blütezeiten architektonifcben Schaffens 
auch bie öartenkunft auf ber höhe ftanb. Das Barock m it 
feinen großzügigen Schöpfungen brachte fie zu böcbfter 
Dollenbung; Dorbereitenb w irkte bie Renaiffance Italiens, 
bie für biefes Canb eine gleich hohe Bebeutung hat, wie 
bie mittelalterliche Kunft für Frankreich unb Deutfdilanb. 
Weiter rückwärts fchauenb erweift fid] bie römifche Kaiferzeit 
m it ihren großartigen architektonifcben Schöpfungen als 
eine öpodie gartenkünftlerifcher Blüte.

Unb wenn w ir nun nach biefen retrofpektioen Be= 
Pachtungen ben Blick auf unfere 3eiten lenken, fo werben 
w ir  auch hier bas gleiche Abhängigkeitsoerhältnis ber 
öartenkunft Don ber Architektur gelten laffen müffen.

Seit etwa zwei Jahrzehnten befinben w ir uns in 
Deutfcblanb, bas kann man wohl behaupten, m it unferer 
Baukunft auf anfteigenber Bahn. Cin einbringliches Stubium 
nicht allein ber hiftorifdien Formenfprachen, fonbern auch 
ber Art, wie bie Bauprobleme oergangener 3eiten gelöft 
würben, feßt uns in ben Stanb, unferen neuzeitlichen Auf= 
gabengegenüberin künftlerifcherBeziehungeinengefeftigteren 
Stanbpunkt einzunehmen. Die Erkenntnis, baß bie Anpaffung 
eines öebäubes an feine Umgebung oon hödifter Wichtigkeit 
ift, inbem hierburch feine Wirkung in erfter Cinie beeinflußt 
w irb ,träg t bazu bei, baß auf bem öebiete künftIerifcbenStäbte= 
baues erfreuliche Fortfehritte zu oerzeichnen finb. IJanbin 
IJanb bamit, Dielleicht etwas zögemb unb wiberwillig folgenb,
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hebt ficb Die 6artenkunft aus ihrer Derfumpfung zu klarerer 
Grkenntnis unb riditigerer £öfung ihrer jetzigen Aufgaben.

Diefe Aufgaben finb an 3aljl unb Bebeutung gegen 
frühere 3eiten geroachfen. Der Garten, einft bie Domäne 
bes Fürften unb ber roohlhabenben Bürgerfdjaft, ift in 
unferen 3eiten ein Allgemeingut geroorben, foll es roenigftens 
roerben für bie breiteften Dolksfchichten, benen bamit ein 
Heilmittel gegen bie Seift unb Körper Tcbäbigenben Ginflüße 
ber 6roßftabt geboten roirb. Sine nicht minber große 
Bebeutung mie für bie Ginzelbehaufung, hat aber auch bie 
Sartenanlage im mobernen Stabtbilb. ln  breiten Straßen 
unbaufPläßen foll fie als Sdimuck bienen unb Abroedjfelung 
fdjaffen in ber Eintönigkeit bes Aäufermeeres. Die umfang=. 
reidien Parkanlagen, m it benen man bie bebauten Flächen 
zu burchfeßen unb bas IDeichbilb einer Stabt zu umgrenzen 
ftrebt, [teilen Aufgaben befonberer Art.

Der Anftoß zur 6efunbung unferer 6artenbaukunft 
geht bezeidinenberroeife nicht non ben Canbfchaftsgärtnern 
aus, fonbern es finb Architekten, welche bie Behanblung 
bes Gartens roieber mie in früheren 3eiten als ihre Domäne 
beanfpruchen. Der erfte Erfolg, ben bie IDieberaufnabme 
bes 6artens in bas Arbeitsgebiet bes Ardjitekten zeitigt, 
ift ber, baß bei ben Don ihm gefchaffenen Anlagen alles 
oerfchroinbet, roas an eine Aadjbilbung unb üerkünftelung 
ber £anbfdjaft erinnern kann. Statt berartiger ftets miß= 
glückter Uerfudje merben jeßt roieber bie Prinzipien gefeß= 
mäßiger 6eftaltung, b. fj. Anpaffung an bie örtlichen 
Derhältniffe, an bie Forberungen ber 3roeckmäßigkeit unb 
ber febensgeroohnljeiten angeroanbt.

Fragen mir nach bem Ausfehen eines foldien neu= 
zeitlidien Gartens, fo roirb nach bem Gefagten eine formale 
Glieberung als felbftoerftänblich erfdieinen müffen, für bie 
bie Barockzeit eine unübertreffliche Fehrmeifterin geroefen 
ift. Bei größeren Anlagen roirb man roieber anknüpfen 
können an ben großzügigen, fchon bie italienifdjen Re= 
naiffancegärten beherrfchenben 6ebanken, ber in beffi 
TDedifel offener Parterreflächen unb ber mit Baumroerkr
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beftanbenen Bosketts liegt. Kurz: alles bas werben w ir  
übernehmen können, was jeßt nod] lebensfähig ift aus 
ber Schaffensweltgefunber3eiten. Unfere ueränberte Cebens= 
weife unb Anfcßauung wirb bagegen nach eigenem Aus= 
bruck ringen. Die Doranftellung repräfentatwer Wirkung, 
wie fie in ben Barockgärten eigen ift, w irb ben Forberungen 
einer oerinnerlichten Cebensfüßrung unferer Tage weichen 
muffen. Das architektonifche unb plaftifche Beiwerk wirb 
bie 3üge unferer 3eit tragen, unb w ir werben uns auch 
hüten, Derftöße zu begehen, bie barin beftehen, ba(? Attribute 
reichfter Schöpfungen auf fdjlichte Anlagen übertragen 
werben. Wo bagegen ber öarten eine öffentliche Anlage 
barftellt, wie im Stabtbilbe an Straßen unb auf Pläßen, 
ba mag bas Großzügige ber Barockzeit uns bie richtigen 
Wege weifen. Da mögen gegebenenfalls Terraffenanlagew 
mit breiten Freitreppen, m it plaftifcbem Schmuck oerfeßene 
Fontainen, Baluftraben unb Figuren ber Anlage ein ihrer 
Beftimmung entfprechenbes Ausfehen geben. JTTan w irb 
aber ben 3weck berartiger Pläße im Auge behalten müffen, 
um ihre gärtnerifcße Beßanblung richtig zu treffen. Sie 
finb in erfter Einie Scßmuckftücke; ihr Wert als Crßolungs* 
ftätten inmitten bes häufermeeres kann nur ein befcßränkter 
fein. Falfch wäre es baßer, ihnen eine Bepflanzung in 
lanbfchaftlicher Art m it hohen Bäumen zu geben. Damit 
würbe ein harter TTIißklang zwilchen ihnen unb ihrer 
ardiitektonifchen Umgebung gefcßaffen werben. Diefe folt 
gleichfam ausklingen in eine regelmäßige Aufteilung 
unb rbytmifcbe Bepflanzung ber Plaßfläcßen. Diefe Be= 
Pflanzung barf auch nie ben flächigen Charakter bes Plaßes 
aufheben, muß baßer niebrig gehalten fein wie bas Parterre 
eines Barockgartens. Dagegen mögen oerfcßnittene hecken 
ober auch Eaubengänge eine Abgrenzung bilben gegen bie 
benachbarten Straßenzüge unb ben öebanken einer formalen 
gärtnerifcßenBehanblungbesPlaßes befonbers unterbrachen. 
Die Aäße ber architektonifchen Umgebung wirb alfo be= 
ftimmenb für bie öartenkunft fein, wie fie innerhalb bes 
TDeicßbilbes ber Stabt ficß geftaltet.
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Bisher banbeite es fidi ausfdiließlidj um künftlidje 
Sdjöpfungeri. Die Frage erscheint berechtigt, wie in Den 
Fällen zu oerfabren ift, wo natürlidier Baumbeftanb, alfo 
etwa eine TDalbparzelle, in ben Bereich ftäbtifcber Bebauung 
einbezogen wirb. Auf bie Erhaltung berartiger bewalbeter 
Feile legt bie Stäbtebaukunft unferer Tage ben größten 
Wert. Ja fie geht foweit, ba künftlich nadtzubelfen, wo 
bie TTatur ftiefmütterlidj verfahren ift.

IDie [teilt fich bie öartenbaukunft zu biefen Dingen? 
IDagt fie fich heran an biefe Uafurprobukte, beren Schickfal 
es ift, hoch nach unb nach non Bauwerken umgeben zu 
werben? Die hier zu löfenbe Aufgabe fcheint alle bie Streit= 
fragen wieber aufleben zu laffen unb auf fich zu oereinigen, 
bie beim hausgarten unb bei ben Sctjmuckpläßen zugunften 
einer arcbitektonifchen Ausgeftaltung entfchieben finb. hier 
banbeit es fich nicht barum, ein Stük ITatur künftlich nad]= 
zubilben, fonbern umgekehrt ift bie Frage aufzuwerfen, ob 
es erforberlicb fcheint, bie in bie Bebauungsfpbäre hinein= 
bezogene TTatur ihrer neuen Umgebung anzupaffen. Das 
wirb bis zu einem gewiffen örabe notwenbig fein, benn 
IDege muffen geführt unb für alle biejenigen Dinge muß 
geforgt werben, bie geeignet finb, biefe Parkftreifen zu bem 
zu machen, was fie fein follen, nämlich zu Crbolungsftätten. 
Damit wirb bie natürlidie Schöpfung teilweife ihres Charakters 
entkleibet, aber genügenb Diel Don ihr muß übrig bleiben, ba= 
m it fie ihren wahren Urfprung nid]t oerleugnet. IDalb unb 
IDiefenflächen werben befto urfprünglidier in ihrem Charakter 
erhalten bleiben können, je größer unb oor allem je breiter 
bie örünflädte ift, je weniger alfo bie Architektur ber Um= 
gebung zu ihr in Beziehung tritt. Daß babei bie Ranb= 
ftreifen eine Anpaffung an bie bebaute Umgebung zeigen 
müffen, erfcheint nach ben norangegangenen Ausführungen 
felbftDerftänblich.

Schwieriger wirb bie föfung bes Parkproblemes, wenn 
es fich um bie künftliche Crweiterung einer Aaturanlage 
hanbelt. Für biefen Fall Regeln aufzuftellen, ift, unmöglich: 
melmehr wirb es bem öefdimack unb bem Taktgefühl bes
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öartenkünftlers überlaffen bleiben muffen, roie roeit er hier 
ber Kunft einen Einfluß auf bie TIatur gönnen roill. Bei 
künftlidien Parkanlagen fctjeint m ir roie beim öarten eine 
Busgeftaltung in gebunbener Form geboten, worunter 
id] bei noller Berückfiditigung bes fjauptzroeckes eines 
Parkes eine flnorbnung berart oerftehe, baß non Dornherein 
ber Derbacfjt befeijigt ift, als ob es fidi um eine Bnleihe 
an bie natürliche lDalb= unb IDiefengeftaltung banbele.

Damit finb bie neuzeitlichen Flufgaben aus bem öebiete 
ber öartenkunft, roie fie fidi in unferem fjeimatlanbe ergeben, 
umgrenzt unb Dnbeutungen für ibre föfung oerfudit. Es 
muß fidi freilich noch erroeifen, ob unfere 3eit genügenbe 
öeftaltungskraft befitft, um zu eigenen diarakteriftifdjen 
Schöpfungen zu gelangen, leb betonte fdion, baß ber 
Boben bafür gut Dorbereitet ift. Jebenfalls oerbient bas, 
roas zum Beifpiel Profeffor fäuger im öörmerpark zu 
Baben=Baben gefetjaffen bat Dolle Beachtung. IDirb bie 
öartenkunft ber Flrdjitektur, roie fie es in gefunben 3eiten 
roar, zur folgfamen Tochter, fo barf ihre Entroickelung zu 
fjoffnungen berechtigen; fie roirb bann roieber bes haufes 
Schmuck roerben, roie es fidi für eine Tochter geziemt, unb 
Dielleicht in eigenartigerer Weife als früher: eines beutfdien 
haufes beutfcher Schmuck.

Wo Keime fidi entwickeln füllen, bebarf es forgfamer 
Pflege. Diefe kann nur mit erfolg geübt roerben in 3eiten 
fdiaffensfreubiger Betätigung, in 3eiten bes Friebens.

Die fpätere Regierungszeit Friebridis bes öroben ift 
hierfür ein glänzenbesBeifpiel. SeineDielfältigenlTIabnahmen 
zur Befeftigung ber frifdi geroonnenen öroßmachtftcllung 
finb noch zu feinen febzeiten faft fämtlich non Crfojg ge= 
krönt roorben, unb bankbar erkennt unfere 3eit bas uner= 
mübliche Streben biefes genialen fjerrfebers an, Preußen 
auch zu einem roirtfdiaftlid i unabhängigen Staate zu 
machen. Die bamals fprießenben Keime haben fidi burdi 
3eiten ber Jlot unb burdi 3eiten bes Kampfes hinburdi 
lebensfähig erhalten. Sie finb jeßt in einer länger als 
40 jährigen Friebenszeit zu kräftigen Bäumen erroachfen
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iinb merben im Sctjut^e feftbegrünbeter unb unerfcbütterlidier 
IIIad]tftelIung unferes Daterlanbes roeiter gebeiben können. 
Denn Deutrdjlanbs flnfeben unb Kraft zu bewahren unb 
in friebnollem TPalten ftetig zu mebren, ift unferes Kaifers 
raftlofes unb erfoigreicbes Bemühen.

mit biefer Crkenntnis brängen ficb IDorte ebrfurdjtSDoIler 
Dankbarkeit auf unfere Oppen. Diefen IDorten fügen mir 
am heutigen Tage hinzu bie Derficberungen unroanbelbarer 
Treue, 61ück= unb Segensroünfcbe für bie öefunbbeit unb 
eine lange Regierungszeit unferes geliebten fjerrfdjers unb 
laffen alles bas, was uns bewegt, ausklingen in ben Ruf: 

Se. Tliajeftät unfer allergnäbigfter Kaifer, König unb 
fjerr, er lebe hoch! hoch 1 bod]!
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