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Vorwort
Thomas Sieverts

Access for alI- ein umfassendes Gestaltungs-

programm

Zu den elementaren Menschenrechten zahlt die

Teilhabe von Menschen mit eingeschrankten

korperlichen oder geistigen Fahigkeiten am ge-

sellschaftlichen Leben. Dabei ist der Zugang zur

gebauten Umwelt alle s andere als selbstver-

standlich, Und erst recht ist Access for all weit

entfernt davon, sich als alltagliche Qualitat der

Umweltgestaltung zu etablieren, auch wenn der

Weg zu diesem Ziel zu erkennen ist. Der Fort-

schritt setzte vor etwa einem halben Iahrhun-

dert ein : Die bis data generell praktizierte Aus-

sonderu ng von korperlich und geistig Behinder-

ten aus der Gesellschaft wurde mehr und mehr

gemildert. Der Weg ging von der Einrichtung

von besonderen betreuenden Heimen und von

Forderschulen tiber die Installation von techni-

schen Hilfen bei der Oberwindung von Hinder-

nissen im Haus und im StraiSenraum bis zu
integrativen MafSnahmen in der SehuIe und in
der Arbeit swelt. Trotz dieser Fortsehritte gibt es
auch heute immer noeh zahlreiche Schwier ig-

keiten. Die elementaren Rechte von Menschen

mit einge schrankten Fahigkeiten sind noch lan-
ge nieht uberall durchgesetzt und es ist in der

Praxis noch viel zu tun.

Aber in den letzten Iahrzehnten haben sich

mit dem Anwach sen eines breiteren Wohlstands

und mit den von den verschiedenen Behinder-

tenorganisationen hartnackig und erfolgreich

verfolgten Gesetzesreformen die Fronten des

Nachdenkens und des Einsatzes fur das Ziel

Access verschoben. Der Kampf urn die Verbesse-

rung der physischen Zugangselemente in Form

von Rampen und Liften, um die Bereitstellung

von Wohnungen und Schulen fur spezielle Be-

hinderungsformen, urn das Ende der Diskrimi-

nierung Behinderter auf dem Wohnungsmarkt

hat die Perspektive der Verbesserung weit geoff-

net und einen sehr viel breiteren Begriff von Le-

bensqualitat in den Blick genommen: Es geht

urn eine neue Kultur der gezielten Gleichstel-

lung aller Menschen - unabhangig von ihren

Behinderungen oder ihren Fahigkeiten - nicht

nur in der Benutzung, sondern auch im Erleben

der gebauten Umwelt.

Das Thema .Zugang" ist in der Mitte der

Gesellschaft angekommen. Es hat an gesell -

schaftlicher Akzeptanz fur alle gewonnen, weil

wir wissen, dass mit zunehmender durch-
sehnitt lieher Lebenserwartung die Wahrschein-
liehkeit auch eines "normal" befahigten Men-

schen im hoheren Alter einfach oder mehrfach

behindert zu werden, stark zugenommen hat,

insbesondere auch im Hinblick auf geistige Fa-
higkeiten mit der Folge einer Einschrankung der

Sinne. Wir sind alle aufgefordert, Architektur

und Stadtebau, also den gebauten Raum vom

Haus bis zur Stadt, als ein GefUge von vielfalti-

gen Aufenthaltsqualitaten zu gestalten , die



selbstverstandlich zuganglich sind, ohne einzel-

nen Individuen oder Gruppen einen abweichen-

den Sonderstatus zuzuweisen. Wenn wir Archi-

tektur konsequent als Medium des Zugangs zu

Innen- und Aufsenraumen mit allen Sinnen

konzipieren, wird dies zu viel differenzierteren

Formen der gebauten Umwelt fuhren, als wir sie

heute kennen.

Im 90sten]ahr der Bauhausgrundung steht

damit auch die klassische Moderne auf dem

Prufstand: Das typische Bild der abstrakten wei-

Isen Architekturkuben mit den schwarzen

Schlagschatten war eine verstandliche und

weittragende Antwort auf den uberbordenden

Ornamentismus und die dunklen Wohninteri-

eurs des 19. ]ahrhunderts. Sie bedeutete gleich-

zeitig aber auch eine Verarmung an sinnlicher

Erlebbarkeit infolge einer extremen raumfunk-

tionalen Arbeitsteilung und radikalen Optimie-

rung einzelner Funktionen.

Das umfassende Prinzip Access for all for-

dert dagegen einen erweiterten Zugang zu einer

alle Sinne ansprechenden Umwelt. Die Einbin-

dung von Menschen mit unterschiedlichen Fa-

higkeiten in eine von allen gemeinsam zu nut-

zende und zu erlebende gebaute Umwelt fuhrt

zur Entwicklung von ungewohnten Gestaltungs-

ansatzen, die fur Menschen aller Altersgruppen

unabhangig von ihren Fahigkeiten einladend

und anregend wirken konnen. Auf diese Weise

kommt das, was fur diese Gruppen bedacht und

gebaut wird, der Oualitat der gebauten Umwelt

insgesamt und damit auch dem .Normalburger"

in Form anregender Raume zugute. Insbesonde-

re Kinder und ]ugendliche, deren Umwelt mit

der totalen Kommerzialisierung der Stadt arm

an korperlich-sinnlichen Erfahrungsraumen ge-

worden ist, werden unmittelbar von Access for
all profitieren. Es geht aber auch um eine Erwei-

terung des Begriffs Access, Zuganglichkeit, zum

Beispiel in dem Ziel eines barrierefreien Zu-

gangs zum Internet.

Der vorliegende Essayband setzt auf dem

Wege zur vollstandigen Integration von Men-

schen mit unterschiedlichen, zum Teil einge-

schrankten Fahigkeiten neue Akzente. Es geht

um die Entwicklung von Architekturen und

Stadtquartieren, die die Korperlichkeit des Men-

schen und seine Sinne in unmittelbaren Bezug

zum Raum setzen, so dass so etwas wie .Reso-

nanz" zwischen Mensch und Umwelt entstehen

kann. Die ethischen Normen der Gleichbehand-

lung finden hier ihren baulich-raumlichen Aus-

druck.
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Einleitung
Wolfgang Christ

Der Zugang zur gebauten Umwelt wird seit ei-

nem halben Iahrhundert mit Behinderung asso-

ziiert. Barrieren werden identifiziert, deren

Dberwi ndung zum Programm erhoben wird.

Aus dem Kampf einer Minderheit urn Hilfe und

Anerkennung h at sich eine Burgerrechtsbewe-

gung entwickelt. Spezifische bauliche Normen

und Designstandards markieren den Fortschritt

und leiten das allmahliche Ende der Diskrimi-

nierung auf dem Woh nungs- und Arbeitsmarkt,

im offentlichen Raum, in Verkeh rsmitteln oder

in der Handhabung von Cegenstanden des All-

tagslebens ein. Ein muhsamer Proze ss zeichnet

sich ab , der von Begriffen wie Rehabilitation ,

Chancengleichheit und Lebensqualitat gepragt

wird. Als bauliche Losung der Zugangsproble-

matik gilt Barrierefreiheit - fur Behinderte.

Dieses Buch erweitert den Blickwinkel auf

die Thematik. Es generiert eine neue Sichtweise

und liefert Argumente fur einen Paradigmen-

wechsel der Architektur: Zugang wird als struk-

turelle Herausforderung de r urbanisierten Welt

des 21. Jahrhunderts erkannt. Zugang ist heute

ein Problem fur alle , das ebenso facettenreich

und widerspruchlich ist wie die Umwelt, in der

wir leben. In einem breit angelegten themati-

schen Spektrum reflektieren die Autorinnen

und Autoren vor ihrem jeweiligen professionel-

len Hintergrund diese Erfahrung. Die existen-

ziellen Formen der Erschliefsung der gebauten

Umwelt fur ein mit Einschrankungen verbunde-

1 AG Angewandte Geographie/EDAD e.V. (Hrsg.): Von Barriere-
freiheitzum Design fDrAile - Erfahrungen ausForschung und
Praxis, MOnster 2007.

2 www.design.ncsu.edu/cud/aboucud/udhistory.htm

Center for Universal Design, Collegeof Design,

North CarolinaState University.

nes Leben liegen nicht nur in de r Chance, son-

dern vor allem in der Notwendigkeit begrundet,

die Fulle der Optionen im urbanen Raum indivi-

duell einlosen zu konnen,

Die Essays lassen den Schluss zu , dass die

ka tegorische Forderung nach einem Zugang .fur
alle" in sbesondere fUr die zukunftige Rolle der

Architektur folgenreich sein durfte, Absehbar

ist: Die Architektur wird sich in ihrem Selbstver-

standnis grundlegend wandeln mussen. Sie

wird sich nicht langer damit begnugen konnen,

im be sten Fall .frei von" storenden Zugangsele-

menten zu sein. Architektur wird als Ort, Hulle

und Medium im Raum die passive Rolle ablegen

und Zugang aktiv unterstutzen mussen. Sie

wird dann das Lernfeld des barrierefreien Bau-

ens nutzen, urn sich als eine Architektur des Zu-
gang s fur alle neu zu profilieren.

Access for all - Zugiinge zur gebauten Umwelt
knupft an den weltweiten Diskurs rund urn Bur-

gerrechte, barrierefreies Bauen, Produkte und

Dien stleistungen fur Menschen mit einge-

sch rankten physischen und geistigen Fahigkei-

ten an . Stichworte wie Universal Design, Design
fur aIle oder Build for alP kennzeichnen den ak -

tuellen Stand einer Entwicklung, deren Anfange

in die 50er Jahre des 20.Iahrhunderts zuruckrei-

chen. Entscheidende Wegmarken dieses Prozes-

ses im Zeitraffer:

Die USA stehen am Ende des 2.Weltkrieges

vor der Herausforderung, Tausende behinderter

3 http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/
2007-4-025.

4 AG Angewandte Geographie/EDADe.V: a.a.O.

5 www.schindleraward.com

6 AGAngewandte Geographie/EDADe.V: a.a.O.



Soldaten wieder in Beruf und Ausbildung zu in-

tegrieren. Fur sie werden erstmals technische

Hilfsmittel (assistive technology) systematisch

erforscht und angewendet. 1961 wird der erste

Standard fur barrierefreie Bauten veroffentlicht.

Doch es dauert noch 30 Jahre, bis 1991 die Stan-
dards for Accessible Design als Bundesgesetz

einklagbare Zugangsrechte festsetzen. Bereits

1973 werden erstmals die Burgerrechte der

Behinderten in einem Antidiskriminierungs-

gesetz verabschiedet, das endgultig 1977 in

Kraft tritt.? In Deutschland gelten die 1970er

Jahre als Dekade der Rehabilitation.' Eigene

Baunormen fur Schwerbehinderte und Rollstuhl-

fahrer sowie Planungsrichtlinien fur Behinderte

und alte Menschen im offentlichen Raum wer-

den erlassen.

1977 beschliefst der Europarat eine Resolu-

tion uber die Anpassung des Wohnungsbaus

und der damit verbundenen Umgebung an die

Bedurfnisse behinderter Personen. 1981 rufen

die Vereinten Nationen zum ersten Mal das In-

ternationale ]ahr der Behinderten aus. Motto:

Einander verstehen - miteinander leben. 1988 fin-

det im Museum of Modern Art in New York die

Ausstellung Designs for Independent Living statt.

Damit wird klar, dass Menschen mit einge-

schrankten Fahigkeiten ein Marktpotenzial bie-

ten. Die UNO beschliefst 1993, zukunftig jahrlich

am 3. Dezember den Internationalen Tag der Be-

hinderten zu begehen. 1995 wird die Erklarung

von Barcelona verabschiedet, in deren Folge sich

die katalanische Hauptstadt einmal mehr als

europaische Modellstadt qualifiziert, indem sie

die "Stadt fur alle" zu ihrem verbindlichen Pro-

gramm erklart, das sie Schritt fur Schritt reali-

siert."

2003 proklamiert der Europarat das Euro-

paische ]ahr der Menschen mit Behinderung

und gibt damit den Anstofs zum Access for all-
Studentenwettbewerb der Schindler Holding Ltd.,

der seitdem alle zwei]ahre europaweit durchge-

fuhrt wird.?

Diese Chronologie des Fortschritts zeigt,

dass es selbst in den demokratisch verfassten,

hoch entwickelten Industrienationen immerhin

zwei Generationen gedauert hat, urn einer an

und fur sich einfachen und selbstverstandli-

chen Lebensqualitat - wie die physische und

rechtliche Barrierefreiheit - gesellschaftliche

Anerkennung zu verschaffen und ein entspre-

chendes Handeln auszulosen, Doch Access for all
ist damit noch nicht verbundenl Ausnahmen

sind eher die Regel. Solange Stadte damit

werben konnen, barrierefrei zu sein, wie zum

Beispiel Illingen im Saarland oder die Stadt

Eschsur-Alzette in Luxemburg, die den ersten

"Zuganglichkeitsplan" in Europa aufgestellt hat",

wird das allgemeine Dilemma erst so richtig

deutlich.

Zugang besitzt nicht den Status eines ge-

sellschaftlichen, okonomischen, technischen

11



12 wolfgangChrist

und kulturellen Leitbildes, wie es aktuell der

Naehhaltigkeit zukommt. So entfaltet Green
Building weit mehr als Universal Design unmit-

telbare und weitreiehende Wirkung auf die Bau-

und Planungsgesetzgebung, den Bau- und Im-

mobilienmarkt oder die Energie- und Konsum-

guterindustne.'

Ein Erklarungsmuster fur die vergleiehs-

weise rasante Durehsetzung der Sustainability

for aII, die mit der Agenda-21-Initiative in Rio de

Janeiro 1992 startete und zum Beispiel mit dem

US Green Building Council einen weltweit agie-

renden Markt-Promotor gefunden hat, konnte

darin liegen, dass es den Akteuren gelungen ist,

"grune" Standards systemimmanent sowohl in

die okonomische und teehnisehe Kultur der

Moderne als aueh in die entspreehenden Le-

bensstilmilieus zu integrieren. Denn obwohl

naehhaltige Entwieklung die uberlebensnot-

wendige Konsequenz des ungehemmten Res-

soureenverbrauehs und der Zerstorung der na-

turlichen Lebensgrundlagen ist, traut man den

Wirkkraften, die das Problem verursaeht haben,

offensiehtlieh zu, es aueh erfolgreieh losen zu

konnen.

Access for aII kann daraus nur lernen: Eine

erfolgreiehe Durehsetzungsstrategie wurde

sinngernaf alles daran setzen, Zugang in den

Kanon der Moderne als nachste Stufe des Fort-

sehritts zu implantieren - und ihr damit den

Stempel aufzudrucken:

7 www.usgbc.org

8 Walter Gropius, tnternationa/eArchitektur, Mainz und Berlin
1981.

Weimar feiert 2009 den 90. Iahrestag der Bau-

haus-Crundung. Wir erinnern uns: Die Protago-

nisten der Moderne um Walter Gropius sind von

der Sehnsueht naeh der .absoluten Gestalt" er-

full t. Sie bauen auf Forsehung statt auf Konven-

tion. Ihr Aufbrueh in die Arehitektur und die

Stadt .der Masehinen und Fahrzeuge" sowie ihr

.Streben naeh immer kuhneren Gestaltungsmit-

teln, um die Erdensehwere in Wirkung und Er-

seheinung sehwebend zu uberwinden", beflu-

gelt weltweit jene, die eine neue, eine bessere

Welt bauen wollen: fur allel
Das Programm des Bauhauses ubertragt

kongenial die Grundprinzipien der teehnisehen

Zivilisation - Arbeitsteilung, Rationalisierung,

Verwissensehaftliehung, Medialisierung - auf

die Lehre und Praxis der Arehitektur. An dem

Vorsatz, den Dingen auf den Grund zu gehen, sie

so zu konstruieren, dass sie endlieh .richtig"
funktionieren, sie .aus ihrer individuellen Be-

schrankung zu befreien und sie zu objektiver

Gestaltung ernporzuheben", hat sieh bis heute

im Grundsatz niehts geandert, Gleiehwohl gilt:

Das Grundungsversprechen der .Jnternationa-

len Arehitektur", "die Bauten unserer Umwelt

aus inneren Gesetzen zu gestalten, ohne Lugen

und Verspieltheiten", 8 hat es nieht vermoeht, je-

nen auf instrumenteller Vernunft und dem Pri-

mat des Fortsehritts basierenden .inneren Ge-

setzen" den entseheidenden Access in Form ei-

nes Grundgesetzartikels beizufugen, der allen



Einleitung

Menschen das Recht garantiert, ihre Umwelt

und die Bauten darin unabhangig von korperli-

chen und geistigen Fahigkeiten ganz selbstver-

standlich, selbstandig und selbstbestimmt nut-

zen zu konnen,

Auch wenn die Debatte urn den Bauhaus-

Stil immer noch leidenschaftlich kon trovers ge-

fuhrt wird, ist doch im Gegensatz zu dieser mitt-

lerweile historisch einzuordnenden Asthetik der

Moderne deren bau- und raumstrukturelle Kraft

ungebrochen wirksam. Und da erweist sich die

sozialstaatlich gepragte Industriegesellschaft

im Hinblick auf die Frage, welche Zugange sie

zur gebauten Umwelt eroffnet, von durchaus

ambivalenter Qualitat: Einerseits ermoglicht sie

- potenziell fur alle - bis dato ungeahnte Zu-

gangsrechte und Zugangschancen, indem sie

der Masse der Bev6lkerung spatestens in der

zweiten Halfte des 20. Iahrhunderts zu aus-

kommlicher Arbeit und bescheidenem Wohl-

stand, zu menschenwurdigern Wohnen, zu Wa-

ren in Hulle und Fulle, zu Bildung und Ausbil-

dung, zur Teilhabe an Kultur und Religion, zu

Mobilitat und Gesundheitsfursorge oder zu si-
cherer Energie und sauberem Wasser verhilft.

Insofern werden die Hoffnungen auf die Befrei-

ung von Beschrankungen nachhaltig erfullt.

Auf der anderen Seite baut die Moderne

neue Barrieren auf - und dies ist gerade ihrem

uberragenden Erfolg geschuldet. Zum Beispiel

erschliefst sie die Landschaft fur das Wohnen

aufserhalb der Stadt. Indem die suburbane Le-

bensweise mehr und mehr zum allgemeinen

Standard wird, wachst die Trennung zwischen

Wohnen und Arbeiten, Wohnen und Einkaufen,

Stadtmitte und Suburbia. Landschaft wird ver-

braucht. Suburbia fur alle heifst in den USA

dann: Sprawl.

Mobilitat nimmt den Charakter von Arbeit

und Zwang an. Von verlorener Lebenszeit ist die

Rede, wenn das Pendeln zum Alltag wird. Indivi-

dualisierung und Wohlstand losen Schritt fur

Schritt traditionelle Bindungen an den Ort, an

das Quartier, innerhalb der Familie und der so-

zialen Schicht auf. Der Abstand zwischen Jung
und Alt, Arm und Reich, Kindern und Eltern

nimmt gerade auch raurnliche Dimensionen an,

die immer schwerer beilaufig zu uberwinden

sind. Auch das Tempo der Moderne ist nicht fur

alle durchzuhalten. Immobile Menschen gera-

ten ins Abseits. Das gilt im ubertragenen Sinne

auch fur die Kommunikationswege der digita-

len Medien. Hier scheiden sich klar diejenigen,

die souveran deren Potenziale in ihren Berufs-

und Lebensalltag zu integrieren wissen, von je-

nen, die allein passiv konsumierend am Netz

haugen. Den vergleichsweise groiSten Erfolg ver-

zeichnen die modernen Lebensverhaltnisse in

der ungeheuren Steigerung der Lebenserwar-

tung. In den USA betragt sie zu Beginn des

20. Jahrhunderts knapp 50 Jahre. Anfang des

21. Iahrhunderts sind es 76 Jahre. 85 % der heute

13



14 wolfgangChrist

Lebenden werden alter als 65Jahre. Die Zahl der

Hundertjahrigen wird von 60000 im Iahr 2007

voraussichtlich auf 214000 im Iahr 2020 anstei-

gen.? Nun lernt eine alternde Gesellschaft Be-

hinderung als Normalfall zu akzeptieren und

nimmt dabei Barrieren wahr, die sie selbst di-

rekt und indirekt aufgerichtet hat.

Walter Gropius spricht im Vorwort zur

2. Auflage der Internationalen Architektur 1927

vom "Sinn des neuen Bauens: [als] Gestaltung

von Lebensvorgangen". Dies kann fur das Bau-

haus-Zeitalter nur in der radikalen Auflosung

von Komplexi ta t munden, ,,[ ... ] in der Gliederung

aller Baueinheiten nach den Funktionen der

Baukorper, der Strafsen, der Verkehrsmittel."

Die Logik der funktionalistischen Moderne,

ihr Insistieren auf eine .objektive Gestaltung"

muss heute zu einer diametral entgegengesetz-

ten Schlussfolgerung fuhren: Klimawandel, de-

mografischer Wandel, Urbanisierung und Wis-

sensokonomie als neue Paradigmen im Rahmen

einer im Vergleich zum ]ahrzehnt der Bauhaus-

Crundung weltweit dreimal hoheren Bevolke-

rungszahl von nahezu 7 Milliarden Menschen,

die bis 2050 auf 9 Milliarden ansteigen durfte,

binden eine nachhaltige Entwicklung an die

raumliche Kompaktheit komplexer Funktions-

mischung an.

Die Erfolgsgeschichte der Moderne basiert

auf der Abwendung von der Stadt traditionellen

Typs, die der deutsche Stadtebauer und Urba-

9 www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/udhistory.htm

Centerfor Universal Design, College of Design, NorthCaroli-

na State University.

10 Klaus Humpert, Klaus Brenner, Sybille Becker,

Fundamental Principles of Urban Growth, wuppertal 2002.

nist Klaus Humpert als .Behalterstadt"" cha-

rakterisiert. Komplexitat ist im Industriezeital-

ter nicht kompakt beherrschbar. Vielfalt auf

engem Raum - Grundbedingung von Urbanitat

im europaischen Sinne - muss kontextorientiert

gestaltet werden, sollen Synergien und nicht

Konflikte das Miteinander pragen. Daher gehen

Architektur und Access eine immer engere Ver-

bindung ein, je urbaner die Lebensverhaltnisse

werden.

Die Autorinnen und Autoren zeigen Access
for all an aktuellen und prototypischen Fallbei-

spielen. Sie machen anschaulich, welche Zu-

gange zum gebauten Raum heute schon existie-

ren, welche Strategien sich bewahren und wel-

che Mafsnahmen greifen. Wir erfahren, dass

Zugang fur alle mehr und mehr Zugang fur In-

dividuen mit spezifischen Bedurfnissen und Er-

wartungen bedeutet - etwa wenn es gilt, in der

Megacity sein Ziel ohne Umwege zu erreichen;

das Stadtquartier mit zu gestalten, in dem man
lebt oder dem man sich zugehorig fuhlt: mit

dem Auto mobil zu sein, das man mit anderen

teilt; mit den grofsen Denkern das Gluck des Da-

seins zu entdecken; in kleinen Schritten den

Alltag komfortabler zu gestalten oder im virtu-

ellen Raum mit den Augen zu horen und den

Ohren zu sehen.

Die Reihe der Themen und Orte, an denen

sich avancierte Zugangsszenarien studieren

lassen, ist selbstverstandlich nicht vollstandig.

11 Jeremy Rifkin, Access - Das Verschwinden desEigentums,
Frankfurt 2000 (Originalausgabe: The Ageof Access, New

York 2000).



Einleitung

Wichtige Aspekte konnen nur am Rande oder

gar nicht angesprochen werden. Dazu zahlt vor

allern die absehbare Tendenz, Zugang zu privi-

legieren, also kunstlich zu verknappen, urn auf

diese Weise Kapital daraus zu schlagen. Jeremy

Rifkin hat in Access - Das Verschwinden des Eigen-
tums als Erster auf dieses Phanomen hingewie-

sen. Eines seiner Beispiele unter dem Stichwort

Zugang alsLebensform11 ist die mittlerweile auch

in Europa urn sich greifende Privatisierung von

Wohnquartieren in Gestalt der Gated Commu-

nities. Sie lassen Zugang fur wenige, die sich in

ein Lebensstilmilieu einkaufen und dafur bis-

lang elementare Eigentumsrechte aufzugeben

bereit sind, zum Konsumprodukt werden. Dies

kann nur als Menetekel der Flucht vor der Kom-

plexitat und den Widerspruchen der urbanen

Zivilisation gedeutet werden.

Dagegen muss sich eine Architektur des Zu-
gangs einer aufklarerischen Maxime verpflich-

ten und den gebauten Raum als ein Instrument

begreifen, das fur alle im 21. Iahrhundert Frei-

heit, Nachhaltigkeit und Schonheit zu erreich-

baren Zielen werden lasst,

15
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Elevation -
Eine Kulturgeschichte von Aufzug und Lift
Jeannot Simmen
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Der Traum einer vertikalen Eroberung, die

christliche Himmelsleiter, wird in der Moderne

technisch realisiert. Der Lift, unsere profane

und erdgebundene Himmelfahrt, uberwindet

Schwere, erleichtert die korperliche Last. Die

Forderung Access for all bleibt gegenuber der

Vertikalen problematisch. Wir verrnogen allein

mit mechanischen Hilfsmitteln die Lotrechte zu

uberwinden, von der Leiter bis zum High-Speed-

Lift.1

Modeme Bequemlichkeitstechnik uberwindet

Errnudung und Ersch6pfung

.Amerika", jenes viel versprechende, verh ei-

fSungsvolle Wort und der Traum eines neuen

Lebens , war Titel ?von Franz Kafkas unvollende-

tem Roman, in dem dieser das Fremde einer fer-

nen Welt schilderte. Der Protagonist, Karl RofS-

mann, wurde siebzehnjahrig von seinen armen

Eltern .nach Amerika geschickt", weil .Ihn ein

Dienstmadchen verfuhrt und ein Kind von ihm

bekommen harte"." Der jugendliche Held be-

wundert vor der Ankunft vom Schiff aus die mo-

numentale .Freiheitsgottin ... ,So h och', sagte er

sich . Staunend steht er in New York vor den ho-

hen Hausern, wo man vom Balkon mit dem

Operngucker auf die StrafSe hinunterschaut", so

Franz Kafkas Imagination. Karl Rofsmann findet

in New York einen Job als Liftboy in einem Hotel.

"Schon nach der ersten Woche sah Karl ein, dass

Max Ernst, "Baudelaire rentre tard", 1922, Tuschzeichnung.

er dem Dienst vollstandig gewachsen war. Karl

lernte die kurzen tiefen Verbeugungen ... die

m an von den Liftjungen verlangte und das

Trinkgeld fing erim Fluge ab." Durch den Besuch

des entfemten Bekannten Delamarche ist er

gezwungen, seine Kabine zu verlassen , und

verstofst gegen die ,Dienstordnung der Lifts' ."

Vom Ungluck und von der Polizei verfolgt , fluch-

tet Rofsmann in die Hochhaus-Wohnung des
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Bekannten. "Wir sind gleich oben", sagte Dela -

marche einige Male wahrend des Treppenstei-

gens , aber seine Voraussage wollte sich nicht

erfullen, immer wieder fugte sich an eine Trep-

pe eine neue an , in nur unmerklich veranderter

Richtung. Einmal blieb Karl sogar stehen, nich t

eigentlich vor Mudigkeit , aber vor Wehrlosigkeit

gegenub er der Treppenlange. "Die Wohnung

liegt ja sehr ho ch" , sa gte Delamarche, als sie

weitergingen , .aber auch das h at seine Vorteile.

Man geht sehr selten aus , den ganzen Tag ist

man im Schlafrock, wir h aben es sehr gemut-

lich . Naturlich kommen in diese Hohe auch

keine Besu che herauf."

Franz Kafkas Wehrlo sigkeit gegenuber der

Treppenlange beschreibt prazise eine ne ue Zi-

vilisationskran kheit , die psychophysische Er-

schopfung, Keine mechanisch sichtba re Verlet -

zung war die Ursac he , sondern eine unsichtbare

Erkrankung der Nerven . Die Neurasthenie er-

weist sich als Schutz- und Abwehrmechanis-

mus des Korpers gegen uber den neuen Anforde-

rungen der Gesellsch aft." Kafkas .A merika"

schildert die europa ische Verunsiche rung durch

die damals neuartigen Hohen , New Yorks Verti -

kale wird zur traumatischen Ans trengung des

schweren Korpers , Hohe verheifst - bei feh len -

dem Aufzug - Errnudung und Erschopfung als

Folge des hektische n Lebens in der modernen

Industriestadt. Die Erm udung erweist sich .a ls
die Schwelle zwischen dem Korper und den

1 Der moderne Lift erschlieBt das bisvor kurzem welth6chste
Haus 101 in Ta iwans Hauptstadt raipeh. das 508 Meter rnisst.

in 37sekunden mit 50km/h! Eine schwindelnde Position:
.oer starkeWind ... lasst denTurm hin- und herschwanken.
Man Whit sich wie betrunken ..." (Susanne Lenz, Berliner
Zeitung 26.10.2007). Seit Marz 2008 ist das Burj Dubai mit 81 8

Meter cas hochste cebaudederWelt. Die Fertigstellung ist
fOr Dezember 2009 geplant.

Holzkabine Kaufhaus Lord & Taylor, NewYork 1870; dampfbe-

tr iebeneAufzuganlagevon Otis mit Seilsteuerung.

Anforderungen der Gesellscha ft , ein Hindernis,

das es zu eliminieren gilt. :"

Die amerika nischen Hochhauser wurden

bis 1930 in Europa .Turmh auser" genannt und

werden in der Traditi on der Kirchturme als soli-

tare Monumente in der Kathedral-Nachfolge

beschrieben: .Der Burotur m ist hochster kunst-

lerischer Wirkung fahig, aber er darf nur als

grofse Ausnahme, etwa als nur einmal erschei-

nende Betonung im Gesamtbild der Stadt, als

Rath au s oder als einziges zentra les Geschafts-

haus zugelassen werden", so Werner Hege-

mann.? In den Metropolen wird der Aufzug das

Remedium: Technik wird gegen Hektik und Er-

mudungsmanie eingesetzt . Der Fahrstuhl wird

urn 1880 zu einer Einrichtung,die beispielsweise

in .samtlichen comfortabler eingerichte ten Ho-

tel s der grofseren Stadte sich ein zuburgern an -

gefangen hat"." Es ist ein durchaus langwieriger

2 Franz Kafkas publlzlerte 1913 das erste Kapitel .Der Heizer.
Ein Fragment". 1927 edierte Max Brod den Text unter
demTilel .Amerika", DerTitel "Der verschollene" tandsich in

einemBrief xatkas an Felice Bauer vom 11 .11 .1 912.
3 Franz Kafka,Der vetscnouene, nrsg. von J. Schillemeit.

Frankfurt a.M. 1983, S.7, 289f.



Elevation - Eine Ku lturgeschichtevonAufzugund Lift

Lift-Mechanik kontra Entree/Treppenanlage, Paris um 1910;

Einbau ins .treppenauge".

Prozess, der Fahrstuhl ist zunachst umstritten,

es heifst, Technik sei hasslich, passe nicht in das

Cebaude und koste viel Geld. Habituell als die

moderne und normale Komfort-Ausstattung

erstklassiger Cebaude wird der umstrittene

Aufzug erst nach ]ahrzehnten.

Der Access for all der ermudeten und

erschopften Stadtbewohner wird durch den

mechanischen Vertikaltransport moglich, ver-

andert aber die Architektur, das Ensemble von

Entree und Treppenanlage, die Visitenkarte des

Cebaudes. Der Einbau von Liftanlagen im groiS-

burgerlichen Wohngebiiu de aktualisiert den

Konflikt zwischen der "Ecole des Beaux-Arts"

und dem Polyte chnikum, also zwischen Archi-

tekt und Ingenieur. Die Treppenhausanlage

erhalt Konkurrenz durch ein technisches Cera t ,

da s damals als fremdartig, m echanisch und

hasslich empfunden wurde. Fahrstuhl - Auf-

4 im Hotel .der niedrigste und entbehrlichste Angestellte in der

ungeheueren Stufenleiter der Dienerschaft dieses Hotels",

Kafka, op.cit.. S.213, Zitate S.187f., 225 ff.
5 Jeannot Simmen, Vertigo. Schwindel der Modernen Kunst,

MOnchen 1990, S.11-28 ; vgl.:Jeannot Simmen; Uwe Drepper,
Der Fahrstuhl. DieGeschichte der vertikalenEroberung,

MOnchen 1984, S.57ff., 136ff., 2201.

Aufzug in Paris um 1920; Integration derAufzugsanlage ins

Entree: Geometrisch klare LinienfOhrung horizontallvertikal.

zug - Lift stellen drei technische Entwicklungs-

stufen der mechanischen Vertikalfah rt dar.

Alle sind aber klar definierbar als gefuhrte Last.

Die Fahrt verlauft langs von Fuhrungsschienen

als .Fahrbahn". Der Terminus "gefUh rte Last"

schliefst andere Fordergerate aus, so zum Bei-

spiel den Kran , die Laufkatze, die Seilbahn oder

auch den Skilift.

Drei Erfindungen zum modernen Lift

Historisch betrachtet verwandeln drei Erfindun-

gen den Forderkorb oderWarenaufzug zum mo-

dernen Personenlift. Diese drei Erfindungen er-

mogl ichen eine nutzbringende und bequeme

ErschlieiSung des Wolkenkratzers . Alle starn-

m en au s der zweiten Halfte des 19.]ahrhunderts,

zwei sind deutsche Errungenschaften, eine

stammt au s Amerika.

6 Anson Rabinbach, .oerMotor Mensch", in:Tilmann Budden-

sieg; Henning Rogge (Hrsg.),Dieniitzlichen Kiinste, Berlin

1981 , S.129.
7 Werner Hegemann,AmerikanischeArchitektur und Stadtbau-

kunst, Berlin 1925, S.11 .
8 Ibid.
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