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Die Farbgebung des Bauhausgebdudes in Dessu1

Es ist nur wenig uber die Farbgebung des Bauhausge- 
baudes bekannt. Die wichtigsten Quellen stellen Farbpla- 
ne von Hinnerk Scheper, dem Leiter der Wandmalereiwer- 
kstatt des Bauhauses, sowie drei vermutlich im Zeitraum 
der Gebaudeeinweihung angefertigte Farbdiapositive2 dar. 
Insgesamt haben sich acht Farbplane erhalten. Drei davon 
geben die von Scheper geplante Farbgebung der Fassa- 
den und drei weitere die Farbgebung der Wandę und Dec- 
ken der Innenriiume wieder, wahrend einer einen bislang 
unpublizierten Entwurf der farbigen Behandlung des Di- 
rektorenzimmers darstellt und der achte ais sogenannter 
Orientierungsplan bezeichnet wird.

Die auBere Farbgebung des Bauhausgebiiudes wird 
auf zwei AufrilBzeichnungen3 (Abb. 1, 2) und einer per- 
spektivischen Darstellung4 (Abb. 3) wiedergegeben. Die

1 Die vorIiegende Arbeit ist die iiberarbeitete Fassung eines 
Kapitcls meiner 1997 an der Freien Universitat Berlin yerfaGten 
Magisterarbeit „Die Ausstattung des Bauhausgebaudes in Dessau”.

2 Die drei Farbdiapositive bilden den Speisesaal in der Festebene 
sowie das Lehrerzimmer und das Treppenhaus im Fachschulbau ab. 
Sie stammen aus dem NachlaB Gropius’ und befinden sich heute im 
Bauhaus-Archiv Berlin. Es ist sehr wahrscheinlieh, daG es sieh um 
unmittelbar nach der Fertigstellung der Innenraume angefertigte 
Aufnahmen handelt. Diese SchluGfolgening legt der dreimalige 
Umbau des Lehrerzimmers nahe, wobei das Farbdiapositiv mit Si- 
cherheit den friihesten Zustand dokumentiert, wie die Schrankaut- 
bauten und die Wandlackienzngen in der Umgebung des Waschbec- 
kens vermuten lassen.

3 Wie die MaBangaben in den Schnittflachen nahelegen, stam
men die AufriBzeichnmzgen aus dem Gropiusschen Bauatelier. Die 
Blatter besitzen die Bezeichnung: Bauhausgebaude Dessau. Versuch 
einer farbigen Fassadenbemalung, sig. u. dat. Sept. 1926, 68,5 x 
100 cm, Bauhaus-Archiv Berlin, Dauerleihgabe NachlaG Scheper.

4 Bez.: Bauhausgebaude Dessau, Versuch einer farbigen Fassa
denbemalung sig. und dat. 1926, Tempera uber Lichtpause, 33 x
78,5 cm, Bauhaus-Archiy Berlin, Dauerleihgabe NachlaG Scheper.

drei Piane fur die farbige Gestaltung der Innenraume5 (Abb. 
4—6) sind jcweils in die Grundrisse des Bauhausgebaudes 
eingetragen, die die drei Hauptstockwerke mit Ausnahme des 
Kellers und der beiden letzten Stockwerke des Atelierbaus 
abbilden. Wahrend die Wandschranke und Treppenstufen 
auf den Pliinen unbehandelt bleiben und die Farbgebung der 
Wandę sich auf die GrundrilBmauem beschrankt, nimmt die 
Darstellung der Deckenfarbigkeit den weitaus groBten Teil 
der GrundriBflachen ein. Dabei ist die auf den Planen einge- 
tragene Farbgebung ais schematische Darstellung anzuse- 
hen. Beispielsweise wurde in der Briicke (Abb. 5) aus- 
schlieBlich die Farbgebung der Dcckenflachen, nicht aber die 
der weiB gefaBten Stahlbetonbindcr angegeben. Fur die far
bige Gestaltung im Fachschulbau (Abb. 4—6) verwendete 
Scheper ein anderes Verfahren. Im G egensatz zum 
Bmckenbereich sind dort die Stahlbetonbinder eingezeich- 
net, dereń Stirnflachen sich farblich von der Decke absetzen. 
Die farbliche Differenziemng der Werkstatten geht auf den 
bereits erwahnten Orientiemngsplan zuriick. Das Yestibul im 
HochparteiTe ist auf Schepers Farbplan (Abb. 4) unbearbeitet 
geblieben, da der Raum nicht von Scheper, sondem von La- 
szlo Moholy-Nagy farbig gestaltet wurde6.

5 Bez.: Farbplan des Bauhauses, 44,5 x 59 Cm, Bauhaus-Archiv 
Berlin, Dauerleihgabe NachlaG Scheper.

6 W. Gropius, Bauhausbauten Dessau, Munchen 1930, (= Bau- 
hausbucher 12), Reprint Mainz 1974, S. 64. Wie aus der Tagebuchein- 
tragung Ise Gropius’ hervorgcht, hatte jede Bauhauswerkstatt die 
Mogliehkeit innerhalb des Gebaudes einen Raum zu gestalten. Ihrer 
Eintragung zufolge war es jedoch einzig Moholy-Nagy, der am 
25.2.1926 mit Gropius die farbige Gestaltung des Vestibiils besprach. 
Andere Werkstatten zeigten offenbar kein Interesse. Am 19. April 
notierte sie, daG es aufgrund der Entwurfsarbeiten am Yestibul zu Stre- 
itigkeiten gekommen war, da sich Scheper gegen die Beteiligung Mo- 
holys wandte; siehe I. Gropius, Tagebuch, Bauhaus-Archiy Berlin. Man
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Abb. 1. Hinnerk Scheper, Farbplan des Bauhausgebaudes, Fassaden, 1926 
Ryc. 1. Elewacje

Die Scheperschen Farbplane werden in der Literatur7 
war erwahnt und haufig abgebildet, jedoch weitgehend 
deskriptiv  behandelt. A llein  bei der Frage nach der 
ursprunglichen auBerenund inneren Farbgebung des Bau
hausgebaudes kónnen die Farbplane jedoch wichtige 
Auskiinfte geben. Denn bei naherem Hinsehen erweist es

kann also aus mehreren hier nicht zu erlauternden Griinden anneh- 
men, daB die Gestaltung des Vestibuls zu einem groBen Teil auf Moholy 
zuriickgeht. Sie stellt damit die einzige erhaltene Raumgestaltimg 
Mohohy-Nagys dar, was bislang nur ungeniigend beachtet orden ist.

7 50 Jahre Bauhaus (AK), hrsg. v. Wurtembergischen Kunstve- 
rein, Stuttgart 1968, S. 134; W. Herzogenrath, Oskar Schlemmer. 
Die Wandgestaltung der neuen Architektur Munchen 1973, S. 153f; 
Chr. Kutschke und M. Siebenbrodt, Farbę in der Festebene, in: 
Form & Zweck 8, (1976), Heft 6, S. 19-21; R. Wick, Bauhausar- 
chitektur und Farbę, in: Wiss. Ztschr. d. Hochschule fur Architek
tur und Bauwesen, (1983), S. 483f; Ders., De Stijl, Bauhaus, Taut, 
in: Kunstforum International, (1983) Nr. 1, S. 60-74; Walter Gro- 
pius (AK), hrsg. v. Bauhaus-Archiv Berlin und Busch-Reisinger 
Museum Cambridge/Mass., Berlin 1985, S. 71; R. Wick, Farbige 
Treppenhausgestaltungen des Bauhauses, in: i-Punkt Farbę 115, 
(1986), Nr. 1, S. 9-12; Bauhaus-Archiv. Museum, Sammlungs-Ka- 
talog, hrsg. v. Bauhaus-Archiv Berlin, Berlin 1987 (3. Autlage), 
S. 191 f; Experiment Bauhaus (AK), hrsg. v. Bauhaus-Archiv Berlin, 
Berlin 1988, S. 294-297; Bauhaus Utopień. Arbeiten auf Papier 
(AK), hrsg. v. W. Herzogenrath, Stuttgart 1988, S. 178f; M. Dro- 
ste, Bauhaus 1919-1933, Koln 1990, S. 123; R. Scheper, Wand- 
malerei und Tapete, in: Bailhaus Tapete. Reklame und Erfolg einer 
Markę (AK), hrsg. v. Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. und 
Stiftung Bauhaus Dessau, Koln 1995, S. 89f; Stiftung Bauhaus Des- 
sau. Die Sammlung, hrsg. v. L. Sehobe und W. Thóner, Berlin 1995, 
S. 106; H. Diichting, Farbę am Bauhaus, Berlin 1996, S. 123.

sich, daB die zum Teil schwer lesbaren Piane in einem weit 
groBeren Umfang zur Ausftihrung gekommen sein miissen, 
ais bisher angenommen. So wurde beispielsweise beim 
AuBenbau auf die Ausffihrung der dunkelgrauen Fassung 
der sogenannten Festebene und auf die rosafarbene Behan- 
dlung derNordwand des Atelierbaus (Abb. 1 und 2) verzich- 
tet. Das Absetzen des Sockels sowie des sudlichen Treppe- 
nhauses und dessen niedrigen Anbaus mit grauer Farbę be- 
hielt man jedoch in der Ausfiihrung bei. Inwieweit dagegen 
Details wie zum Beispiel die Farbgebung der Ttiren und Fen- 
ster von den Planen ubemommen wurden, kann ohne denk- 
malpflegerischen Befirnd nicht beurteilt werden. Es ist nicht 
auszuschlieBen, daB zumindest die Tiiren entsprechend den 
Planen in roter Farbę gefaBt worden sind.

Im Gegensatz zum AuBenbau sind die Farbplane im Inne
ren des Bauhausgebaudes wesentlich umfangreicher aus- 
gefuhrt worden. Es ist evident und wird in der Literatur nicht 
angezweifelt, daB der Speisesaal (Abb. 4), abgesehen von der 
farblichen Dreiteilung der mittleren Deckenflache, nach Sche- 
pers Plan ausgefiihrt wurde8. Dariiberhinaus lassen sich mit 
Hilfe von SchwarzweiB-Photographien auch in anderen 
Raumen farbige Anstriche erkennen, von denen man anneh- 
men kann, daB sie den auf den Planen eingetragenen 
Farbtonen entsprachen9. So waren beispielsweise auch die

8Vgl. Farbdiapositiv, abgebildet in: Experiment Bauhaus (AK), 
hrsg. v. Bauhaus-Archiv Berlin, Berlin 1988, S. 299.

9 Im Jahr 1994 hat man begonnen, die ursprungliche Farbge
bung des Bauhausgebaudes denkmalpflegerisch zu untersuchen. Ein 
Yergleich der bisher vorliegenden Teilergebnisse mit den Planen



Abb. 2. Ilinnerk Schepcr, Farbplan des Bauhausgebaudes, Fassaden, 1926 
Ryc. 2. Elewacje

Dcckenflachen zwischen den Stahlbetonbindem in der Aula, 
im Verwaltungsraum, in der Bibliothek und im Treppenhaus10 
farbig gestaltet. Von besonderer Bedeutung ist der bislang 
unpublizierte Farbplan11 des Direktorenzimmers, der die far- 
bige Behandlung der Wandę und der Decke wiedergibt. Er 
kann ebenso wie der bemerkenswerte Orientierungplan hier 
nicht naher besprochen werden.

Wenn auch die Scheperschen Piane am AuBenbau nicht 
vollstandig umgesetzt worden sind, so scheinen sie den- 
noch ais Grundlage fur die Farbgebung der Fassaden ge- 
dient zu haben. Insgesamt kann gesagt werden, da!3 die 
Farbplane Schepers am AuBenbau vereinfacht Anwen- 
dung fanden, wiihrend sie im Inneren des Gebaudes bis 
auf wenige Abwandlungen ausgefiihrt worden sind.

Der Versuch, den Hintergrund der Farbplane fur das 
Bauhausgebaude nachzuzeichnen, bereitet groBe Schwie- 
rigkeiten. Uber Schepers friihe Arbeiten ist wenig be- 
kannt12. Nach einer Lehre im Malerhandwerk und einem

Schepers sowie den Farbdiapositiven bcstatigo ebenfalls ihre Ausfuhrung; 
Siehe Farbrekonstruktion des Treppenhauses im Fachschulbau der 
Denkmapflege Berlin GmbH Restaurierungsatelier; abgebildet in: 
H. Diichting, Farbę am Bauhaus, Berlin 1996, S. 385.

10 Abgebildet in: Erich Consemuller. Fotografien Bauhaus Des- 
sau (AK), hrsg. v. W. Herzogenrath und St. Kraus, Miinchen 1989, 
Abb. Nr. 24, 27, 38, 39.

11 Bez.: Bauhausgebaude Dessau, Direktorzimmer, dat. 1926, Tem
pera und Bastgeflecht auf Papier, 42,5 x 40 cm, Privatbesitz Berlin.

12 L. Scheper, Riickschau, in: Bauhaus und Bauhausler hrsg. v.
E. Neumann, Koln 1985, S. 178f; Chr. Wolsdorff, in: Experiment
Bauhaus (wie Anm. 8), S. 284f; W. Herzogenrath, Wandgestaltung,

Studium an der Kunstgewerbeschule sowie an der Akade
mie in Dusseldorf und an der Kunstgewerbeschule in Bre- 
men ging Scheper 1919 an das Bauhaus. Er besuchte dort 
den Vorkurs und anschlieBend die Werkstatt fur Wandma- 
lerei. 1922 legte er die Meistcrpriifun an der Handwerkskam- 
mer in Weimar ab und yerlieB das Bauhaus. 1922/1923 stat- 
tete er die Raume des Weimarer Landesmuseums und des 
SchloBmuseums mit einer neuen Farbgebung aus. 1924 er- 
folgte die farbige Neugestaltung der Universitatsklinik in 
Miinster/Westfalen und in den Jahren bis 1926 schlossen 
sich Arbeiten fur die Galerien Nierendorf in Berlin und Fi- 
des in Dresden sowie dem Folkwangmuseum in Essen an. 
Mit dem Umzug des Bauhauses von Weimar nach Dessau 
kehrte Scheper 1925 an das Bauhaus zuruckundiibemahm 
die Leitung der Wandmalereiwerkstatt13.

Scheper hat sich kaum in theoretischer Fonu zu seinen 
Arbeiten geauBcrt. Aus dem hier rclevanten Zeitraum von 
1924-1926 existiert einzig ein dem Orientierungsplan bei- 
gefugter Tex14, welcher stichwortartig einige Angabcn zur 
Farbgebung des Bauhausgebaudes enthalt. Es werden dort 
zwei Ziele angefuhrt, die im Zusammenhang mit der im Bau-

in: Bauhaus Utopień. Arbeiten auf Papier (AK), hrsg. v. W. Herzo
genrath, Stuttgart 1988, S. 178f; R. Scheper, Tapete und Wandma- 
lerei, in: Bauhaus Tapete. Reklame und Erfolg einer Markę (AK), 
hrsg. v. Tapetenfabrik Gebriider Rasch GmbH & Co. Stifhing Bau
haus Dessau, Koln 1995, S. 99f.

,3Vgl. Experiment Bauhaus (AK) (wie Anm. 8), S. 423.
14 H. Scheper, o. T. in: Offset. Buch- und Werbekunst, (1926), 

Heft 7, S. 365.



Abb. 3. Hinnerk Scheper, Farbplan des Bauhausgebaudes, Fassaden, 1926 
Ryc. 3. Widok perspektywiczny

hausgebaude angewendeten Anordnung der Farbę ste- 
hen. Zum einen sollte nach Scheper die Ordnung des 
Gebaudekomplexes durch Farbę angedeutet werden. Dies 
wurde erreicht, indem in den vom Bauhaus genutzten 
Raumen die Deckenflachen im Gegensatz zu den Untcrse- 
iten der Stahlbetonbinder mit Farbę behandelt wurden, 
w ahrend in dem von der Fachhochschule genutzten 
Gebaudeteil die Unterseiten der Stahlbetonbinder, nicht 
aber die Deckenflachen farbig hervorgehoben wurden. Bau
haus und Fachschule werden also farblich voneinander ab- 
gesetzt. Mit dieser Anordnung der Farbę folgte Scheper dem 
Architekten des Bauhausgebaudes, Walter Gropius, der die 
unterschiedliche Nutzung des Gebaudes durch die Trennung 
der Baukórper baukiinstlerisch hervorhob15. Scheper 
unterstiitzte diese Forderung, indem er im Inneren jedem 
Gebiiudeabschnitt ein eigenes Frinzip der Farbanordnung 
zugrunde legt. In diesem Zusammenhang kann ais ein bedeu- 
tender Vorlaufer jener Entwurf angesehen werden, den Sche
per bereits 1924 fur die Universitatsklinik in Miinster/Westfa- 
len16 anfertigte. Dort orientiert sich die Anordnung der Farbę 
im wesentlichen an derNutzung der Raume. Die im symetri- 
schen GrundriC einander spiegelbildlich gegeniiberliegenden 
Raume erhielten jeweils den gleichen Farbton. Es konnte also 
auch hier von einer Ordnung des Gebaudekomplexes durch 
Farbę gesprochen werden. Eine ahnliche Farbanordnung ist 
im ersten Stockwerk des Bauhausgbaudes (Abb. 4) erkenn- 
bar. Spiegelbildlich zum Direktorenzimmer erhalten die Dec- 
ken der benachbarten Raume im Wechsel einen roten und 
einen blauen Anstrich. Innerhalb dieser Raumfolge bildet das 
Direktorenzimmer also den Mittelpunkt der symmetrischen 
Farbanordnung. Dadurch wird die Bedeutung des Direkto
renzimmer hervorgehoben.

Die Farbanordnung an den Deckenflachen und an den 
Unterseiten der Stahlbetonbinder entspricht dariiberhinaus

15 W. Gropius, Internationale Architektur, Miinchen 1925, 
(=Bauhausbiicher 1), Reprint Mainz 1981, S. 7.

l6Abgebildet in: Bauhaus Utopień. Arbeiten auf Papier (wie 
Anm.12), S. 178.

dem im Scheperschen Text hervorgehoben zweiten Ziel 
nach einer Differenzierung von tragenden und fullenden 
Fllichenxl, w odurcharchitektonischeSpannungen zu kla
nem Ausdruckxs gebracht werden sollen. Die Farbę soli 
also zur optischen Klarung der architektonischen Struktur 
beitragen. Dieses Prinzip scheint von der bereits in der 
Architektur der Klassischen Moderne bekannten Forde
rung nach der Trennung von Konstruktion und fullender 
Flachę17 18 19 abgeleitet zu sein, welche zu den architektoni
schen Flauptthemen des Bauhausgebaudes gehort. Gro
pius’ EinfluB diirfte auch hier deutlich werden. Das Bau- 
hausgebiiude zahlt somit zu den ersten Bauten in der We- 
imarer Republik, die auch mit Hilfe der Farbę das Prinzip 
der Trennung von Konstruktion und fullender Flachę kon- 
seąuent vor Augen fuhren20. Diese Forderung hatte Sche
per ansatzweise schon 1922/1923 in seinen Planen flir die 
Weimarer Museen umgesetzt, indem er nicht die Konstruk
tion, sondern einzelne Bauelemente wie beispielsweise 
Sockel, Pfciierund Gebalk farblich differenzierte21.

Dariiberhinaus schreibt Scheper, dafi die Innenraume 
des Bauhausgebaudes durch farbige Putzoberflachen in

17 H. Scheper (wie Anm.14).
18 Ebd.
19 Das Prinzip der Trennung von Konstruktion und Fiillwand 

ist vermutlich erstmals in der Weimarer Republik an dcm von Max 
Taut crrichteten Biirohaus des Allgemeinen Deutschcn Gewerkscha- 
ftsbundes in der Berliner InselstraBe 1922/23 baukiinstlerisch kon- 
sequent umgesetzt worden. vgl. Ulrich Conrads, „Man konnte dariiber 
auch lachen...”, in: Max Taut 1884-1967 Zeichnungen und Bauten 
(AK), hrsg. v. der Akademie der Kiinste Berlin, Berlin 1984, S. 31, 
abgebildet S. 69; vgl. auch Max Taut. Bauten imd Piane, Berlin/ 
Leipzig/Wien/Chicago 1927, Reprint Berlin 1996, S. 72, 74.

20 In der Weimarer Republik ist das Prinzip der Trennung von 
Konstruktion und fullender Flachę ebenfalls schon 1922/23 am 
Berliner Biirohaus des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbun- 
des von Max Taut baukiinstlerisch konseąuent verwirklicht wor
den. vgl. Max Taut. Bauten imd Piane (wie Anm.19).

21 S. zu Schweinsberg, Eróffnung des Landesmuseums in Wei
mar, in: Kunstchronik und Kunstmarkt, Jg. 58, (1922), S. 166f, 
zit. n. W. Herzogenrath, Oskar Schlemmer, Die Wandgestaltung 
der Neuen Architektur, Munchen 1973, S. 37.



Abb. 4. Hinnerk Scheper, Farbplan des Bauhausgebaudes, Innenraume, Hochpaterre, 1926 
Ryc. 4. Wnętrza, wysoki parter

verschiedenen Behandlungstechniken optisch gesteigert 
werden sollten. So waren glatte, polierte, kórnige und 
rauhe Putzflachen, matte, stumpfe und glanzende Anstri- 
che22 zur Ausfuhrung vorgesehen, wie beispielsweise er 
glanzende Anstrich der Unterseiten der Stahlbetonbinder 
im Speisesaal22 23. Durch eine Oberflachenbehandlung die- 
ser Art hatte Scheper bcreits die Raume der Weimarer 
Museen belebt. Auch verwendete er dort Lasuren, um eine 
feinere Farbwirkung zu erzeugen24, was ebenso im Inneren 
des Bauhausgebaudes nicht auszuschlieBen ist. Die von 
Scheper erwahnten Anstrichtechniken lenken den Blick 
auf optische Merkmale der Architektur der Klassischen 
Moderne25. Unterschiedlich gestaltete Putzoberflachen 
besitzen in der Architektur der Zwanziger Jahre eine kaum 
zu unterschatzende Bedeutung. Scheper stellte in seinem 
Text die optischen Qualitaten eines glatten, polierten und

22 H. Scheper (wie Anm.14).
23 Abbildung des Speisesaals in: Erich Consemuller. Fotografien 

Bauhaus Dessau (AK) (wie Anm. 10), Abb. Nr. 27.
24Lou Scheper (wie Anm. 12), S. 178.
25 Die gestalterischen Moglichkeiten unterschiedlicher opti-

scher Stnikturen wurden am Bauhaus in den Vorkursen gelehrt, die 
nacheinander von Johannes Itten, Laszlo Moholy-Nagy und Josef 
Albers geleitet wurden. Siehe Schulerarbeiten in: L. Moholy-Nagy, 
Von Materiał zu Architektur, Miinchen 1929, (=Bauhausbiicher
14) Reprint Mainz 1968, S. 20-91.

glanzenden Anstrichs jenen des Glases und Metalls ge- 
gentiber. Vermutlich wollte erdam it auf die gestalterischen 
Moglichkeiten farbig behandelter Putzoberflachen aufmer- 
ksam machen und die gleichwertige Stellung der Farbę mit 
den Baustoffen Glas und Metali betonen. Man kann an- 
nehmen, daB Schepers AuBerungen im Zusammenhang 
mit Gropius’ Zuriickhaltung26 gegentiber einer in der Ar
chitektur breiter angewendeten Farbpalette stehen. Gro
pius bevorzugte spatestens seit den Entwtirfen fiir die 
Beri iner Hauser Kallenberg und Otte von 1921/192227 ei- 
nen w eitgehend weiB gefaBten AuBenbau. Schepers 
AuBerungen kónnten deshalb ais ein Hinweis auf die ge
stalterischen Moglichkeiten der Farbę gewertet werden.

Die Darlegungen Schepers diirften fur ein umfassen- 
deres Verstandnis der Farbgebung des Bauhausgebaudes 
kaum ausreichen. Welchen Hintergrund besitzen die von 
Scheper konseąuent verwendeten Farbcn WeiB, Grau, 
Schwarz und Rot am AuBenbau sowie Gclb, Rot und Blau

26W. Ilerzogenrath, Oskar Schlemmer. Die Wandgestaltung 
der neuen Architektur (wie Anm. 21), S. 154; W. Herzogcnrath, 
Wandgestaltung, in: Bauhaus Utopień. Arbeiten auf Papier (AK) 
(wie Anm. 12), S. 179; Chr. Wolsdorff, Die Werkstatt fur Wandma- 
Ierei, in: Experiment Bauhaus (AK) (wie Anm. 8), S. 290; H. 
Diichting (wie Anm. 9), S. 124.

27 W. Gropius (AK), hrsg. v. Bauhaus-Archiv Berlin und Busch- 
Reisinger Museum Cambridge/Mass., Berlin 1985, S. 48ff.



Abb. 5. Hinnerk Scheper, Farbplan des Bauhausgebaudes, Innenraume, 1. Stockwerk, 1926 
Ryc. 5. Wnętrza, pierwsze piętro

im Inneren des Gebaudes? Es ist iiberflussig, darauf hinzuwe- 
isen, daB auf die Farbę Grim vollstandig verzichtet wurde. 
Diese gezielte Auswahl der Farben macht auf einen farbtheo- 
retischen Zusammenhang mit der Malerei aufmerksam.

Scheper, der nach seiner Meisterpriifung 1922 das Bau- 
haus verlieB, behielt durch seine Frau Lou Scheper Kon
takt zum Bauhaus. Ohne Zweifel diirften ihm zumindest 
auf diesem Weg die am Bauhaus diskutierten Farbtheorien 
der Maler Johannes Itten, Pau 1 Klee und Wassily Kandin- 
sky bekannt gewesen sein. Auch wenn man den insge- 
samt schwer zu iiberblickenden Bereich der Farbtheorien 
auf das Problem der im Inneren des Bauhausgebaudes an- 
gewendeten Primarfarben beschrankt, ist dieses Thema in 
befriedigender Weise hier kaum darstellbar. SchlieBlich 
miissen dariiberhinaus neben den Farbtheorien der am 
Bauhaus lehrenden Kunstler auch dic von auBen auf das 
Bauhaus wirkenden farbtheoretischcn Vorstellungen der 
hollandischen De Stijl-Gruppe sowie die farbtheoretisch- 
technischen Untersuchungen des Chemikers und Physi- 
kers Wilhelm Ostwald beriicksichtigt werden.

Der Versuch den farbtheoretischcn Hintergrund der 
Piane fur das Bauhausgebaude zu klaren, lenkt den Blick 
zunachst auf Wassily Kandinsky, der seit Juli 1922 im Rah- 
men seines Elementaren Formunterrichts am Bauhaus 
auch seine Farbenlehre dozierte. Kandinsky ist im Zusam
menhang mit Schepers Pliincn unter anderem deshalb wich-

tig, da er bis zur SchlieBung des Weimarer Bauhauses die 
Wandmalereiwerkstatt leitete. In seinem im April 1924 vor- 
gelegten Programm Die Arbeit in der Wandmalereiwer
kstatt des Staatlichen Bauhauses definiert er die Aufgabe 
der Farbę im Bereich der Wandgestaltung. DaB Scheper 
das Werkstattprogramm Kandinskys kannte, ist nicht ganz 
unwahrscheinlich, j a sogar aufgrund seiner Ubemahme der 
Wandmalereiwerkstatt des Bauhauses naheliegend. Unter 
den verschiedenen Krdften, schreibt Kandinsky, die Far
bę besitzt, kommtfur das Bauhaus in erster Linie die Kra- 
f t  der Farbę in betracht, durch welche die Farbę eine 
gegebene Form verandern kann, sodafi aus der gegebe- 
nen Form eine andere entsteht. Hier sind prinzipiell 
2 Falle móglich: 1. Das Auftreren der Farbę mit der gege- 
benen Form, wodurch diese Form in ihrer Wirkung geste- 
igert wird und 2. das entgegengesetzte Gehen der Farbę, 
wodurch die gegebene Form umgestaltet wird28. Scheper 
verfolgte in seinen Planen die erstere von Kandinsky ge- 
schilderte Mbglichkeit den architektonischen Ausdruck 
durch die Farbę zu betonen.

Es stellt sich nun dic Frage, welche Moglichkeiten der 
Ausdrucksteigerung die Farbę besitzt. In Kandinskys Farb-

28 W. Kandinsky, Dic Arbeit in der Wandmalereiwerkstatt des 
Staatlichen Bauhauses, Wiederabdruck, in: Experiment Bauhaus (wie 
Anm. 8), S. 284.



Abb. 6. Hinnerk Scheper, Farbplan des Bauhausgebuudes, Innenraume, 2. Stockwerk, 1926 
Ryc. 6. Wnętrza, drugie piętro

theorie ist die psychologische Wirkung der Farbę von we- 
sentlicher Bedeutung. Bereits in seiner im Dezember 1911 
erschienenen Publikation Uber das Geistige in der Kunst 
ist Kandinsky den Primarfarben unterschiedliche Eigen- 
schaften zu. Danach bewege sich Gelb auf den Betrachter 
zu, BIau hingegen entferne sich von ihm, wahrend die Far
bę Rot statisch und bewegungslos sei29 *. Bezogen auf eine 
farbige Wandbehandlung im Sinne Kandinskys bedeuten 
diese hier verkiirzt wiedergegebenen farbpsychologischen 
Grundsatze, daB eine gelbe Wand den Eindruck des sich 
auf den Betrachter zu Bewegens erwecke usw. DaB dieser 
farbpsychologische Gemeinplatz allen Bauhauslern, also 
auch Hinnerk Scheper, bekannt war, kann kaum bezweifelt 
werden.

Inwieweit sind nun diese farbpsychologischen Aspek- 
te in die Farbplane Schcpers fur das Bauhausgebiiude ein- 
gegangen? Mag sein, daB Scheper von Fali zu Fali die 
psychologische W irkung der Farbę in seinen Pliinen 
beriicksichtigt hat, daB er beispielsweise die in der Decke 
des Direktorenzimmers ausgesparte Flachę bewuBt gelb 
behandelte, urn dieser einen sich auf den Betrachter zu 
bewegenden Charakter zu verleihen. Insgesamt istjedoch 
in den Farbplanen Schcpers ein konseąuent auf die psy-

29Ders., Ubcr das Geistige in der Kunst, Bern 1952, (zuerst
Munchen 1911), S. 87-104.

chologische Wirkung der Farbę ausgerichtetes Konzept 
nicht zu erkennen. Das Gegenteil ist der Fali. Die insbe- 
sondere im ersten Stockwerk verwendeten Primarfarben 
Gelb, Rot und Blau sind so stark mit WeiB angereichert, 
daB sie unter anderem in ihren psychologischen Eigen- 
schaften gediimpft erscheinen. Diese Tatsache wird durch 
die Anwendung zusiitzlicher Farben wie beispielsweise 
Orange und Hellblau noch unterstutzt. Wie die Auswahl 
der Farben zeigt, verzichtete Scheper auf die psychologi
sche Wirkung der Farbę, indem er durch Hinzufugen von 
WeiB die Wirkung der Farben abzuschwachen suchte. Es 
muBjedoch betont werden, daB die Farbauswahl nicht auf 
eine allgemeine Harmonisierung hinauslauft, da Kontraste 
erhalten bleiben und nicht durch Farbiibergange liberspielt 
werden. Scheper erarbeitete also einen Farbplan, der vor 
allem nicht durch die Farbauswahl, sondern durch die 
Anordnung der Farbę architektonische Spannungen zu 
klarem Ausdruck30 bringt.

Die Anwendun von WeiB Grau Schwarz und Rot am 
AuBenbau und der Primarfarben im Inneren des Bauhaus- 
gebaudes besitzt jeweils einen weitreichenden Hintergrund. 
Wie bereits erwahnt, kann man annehmen, daB Gropius an 
einen weitgehend weiB gefaBten Baukorper dachte. Den-

30 H. Scheper (wie Anin. 14).



noch machte Scheper den Vorschlag, einige Wandflachen 
wie beispielsweise die Westseite der Brucke und die Nord- 
seite des Atelierbaus (Abb. 1) in Rosa zu gestalten, das 
neben Rot einen farblichen Schwerpunkt bildctc. Die Far
bę Rot besitzt fur die Interpretation der Scheperschcn Piane 
eine groBe Bedeutung. Die rotę ąuadratische Wandflache 
an der Ostseite des Fachschulbaus weist auf Beziehungcn 
zur Farb- und Formlehre Kandinskys hin, der die Grundfar- 
be Rot der Grundform des Quadrats zu ordnete. Zweifellos 
kannte Scheper diese Zuordnung. In der Wandmalereiwer- 
kstatt wurden Kandinskys Farb- und Formzuordnungen viel- 
fach umgesetzt. Beispielsweise gab die Werkstatt fiir Wand- 
malerei 1923 auf Betreiben Kandinskys einen Fragebogenzw 
experimentellen Zwecken31 heraus, aufwelchem die Grund- 
farben jeweils einer Grundform zugewiesen werden sollten. 
Die meisten Bógen wurden im Sinne Kandinskys ausgelullt: 
dem Dreieck wurde die Farbę Gelb, dem Quadrat die Farbę 
Rotund dem Kreis die Farbę Blau zugeordnet. Auch die 1923 
von Herbert Bayer ausgefiihrte farbige Ausgestaltung eines 
Treppenhauses im Weimarer Bauhausgebiiude beruht auf der 
Lehre Kandinskys32. Die Beispiele lieBen sich mehre33. Es 
kann demnach kein Zweifel bestehen, daB Scheper in seinen 
Farbplaneri fur den AuBenbau auf Kandinskys Farb- und 
Formzuordnung bezug nimmt.

Vergleicht man die fiir den AuBenbau vorgesehenen 
Rottóne untereinander, so zeigt sich, daB Scheper fur die 
Fenster und Tiiren einen kiilteren Ton wahlte ais fur das 
rotę Quadrat. Mit dieser farblichen Differenzierung wollte 
Scheper wahrscheinlich die Farbgebung des Bauhaus
gebaudes verfeinern. Sie konnte aber auch in einem locke- 
ren Zusammenhang mi Kandinskys Farblehre stehen. In 
seinem Buch Uber das Geistige in der Kunst charakteri- 
siert Kandinsky Rot ais eine Farbę mit eine Farbę mit rei- 
chen Variationsm5glichkeiten34, weshalb sie in seiner Far- 
benlehre innerhalb der Primarfarben eine besondere Stel- 
lung einnimmt. Denn Rot konne sowohl einen warmen ais 
auch einen kalten Ton ausbilden, ohne seinen Grundton 
zu verlieren. Das warme und das kalte Rot hiitten die 
Fahigkeit, zwischen Gelb und Blau zu vermitteln35. Auf 
ahnliche Weise konnten auch die rosa behandelten Wand
flachen des Briickentrakts und des Atelierbaus interpre- 
tiert werden. Die Farbę Rosa durfte hier ais Vermittler 
zwischen den rot gefaBten Bauteilen und den weiBen 
Baukorpem des Bauhausgebaudes zu verstchen sein.

31 W. Kandinsky, Fragebugen der Werkstatt fiir Wandmalerei, 
abgebildet in: M. Druste, Bauhaus 1919-1933, Koln 1990, S. 86.

32 Auf dem Blatt mit der farbigen Darstellung der ausgefuhrten 
Wandmalerei vermerkt Herbert Bayer ausdriicklich, daB er sich mit 
dem Entwurf auf die Farbtheorie Kandinskys bezieht. Abbildungen 
in: Kandinsky. Russische Zeit und Bauhausjahre 1915-1933 (AK), 
hrsg. v. P. Halin, Berlin 1984, S. 204f.

33C.V. Pohling, Kandinsky-Untcmcht am Baithaus. Farbsemi- 
nar und analytisches Zeiclmen dargestellt am Beispiel der Samm- 
lung des Bauhaus-Archivs Berlin, Weingarten 1982, S. 72ff.

34 W. Kandinsky, Uber das Geistige in der Kunst (wie Anm. 29), 
S. 99.

35 Ebd., S. 97; vgl. C.V. Pohling (wie Anm. 33), S. 62; H. Diichting
(wie Anm. 9), S. 88. Beispiele von Schulerarbeiten, die die Bedeu
tung der Farbę Rot ais Vermittler zwischen Gelb tmd Blau yerdeutli- 
chen in: C.V. Pohling (wie Anm. 33), S. 58, 63; Experiment Bau
haus (AK) (wie Anm. 8), S. 47.

Scheper bereicherte die Farbgebung des AuBenbaus 
jedoch noch um einen weiteren Aspekt. Die perspektivi- 
sche Darstellung des AuBenbaus (Abb. 3) zeigt, daB Gelb 
ais Faibe fur die Unterseiten der Balkone des Atelierbaus 
vorgesehen war. Die Kombination von Gelb und Rot allein 
ist ungewohnlich, denn strenggenommen hatte Blau ais 
farblicher Ausgleich zum Rot hinzufugt werden mussen. 
In gewisser Weise ubemimmt das Grau nun die Funktion 
des fehlenden Blaus. Es muB jedoch angemerkt werden, 
daB Scheper die Farbę Gelb nur an einer kaum ins Gewicht 
fallenden Stelle vorsah. Ahnlich verfuhr Scheper bei der 
Auswahl der Farben fur das zweite Stockwerk (Abb. 6), wo 
er iln Fachschulbau ebenfalls Gelb, Rot und Grau kombi- 
niert. Die A ufnahm e von Gelb in den Farbplan des 
AuBenbaus bewirkt die Verschrankung der beiden Farb- 
systeme von WeiB, Grau, Schwarz und Rot und jenem, das 
sich aus Gelb, Rot und Grau zusamnrensetzt, wobei sich 
das letztere aufgrund seines geringeren farblichen Umfangs 
dem ersteren unterordnet.

D ie V oraussetzungen  fur die Farbausw ahl der 
Innenraume des Bauhausgebaudes ist nur schwer herau- 
szuarbeitet. Die auf den Primarfarben basierenden Piane 
weisen auf Beziehungcn zur De Stijl-Gruppe hin. Es ist 
bekannt, daB die Arbeiten Piet Mondrians, Gemt Rietfelds 
und Theo van Doesburgs die Erzeugnisse des Bauhauses 
beeinfluBten36. M ondrian w ar der A uffassung, daB 
die Architektur der neuen Gestaltung Farbę verlange, und 
zwar in der Gegenuberstellung der Grundfarben Gelb, 
Rot und Blau sowie der Nichtfarben37 WeiB, Grau und 
Schwarz. Wie Kandinsky sprach er davon, daB die Farbę 
die architektonische Struktur eines Bauwerks hervorhe- 
hen oder v o lls tan d ig  abw andeln  konne. Seinen 
A uBerungen zu fo lg e , b evo rzug te  M ondrian  die 
Moglichkeit, die architektonische Struktur durch Farbę 
abzuwandeln38, was jedoch Schepers Zieleń nicht ent- 
sprach. Nur lockere Beziehungen lassen sich zwischen den 
Scheperschcn Innenraumplanen und Theo van Doesburgs 
Architekturentwurfen herstellen. Sie bestehen gróBtenteils 
aus in sich verschrankten Flachen und Kuben in den 
Primarfarben sowie in WeiB, Grau und Schwarz. Verkurzt 
gesagt, hangt diese Auswahl der Farben mit seiner 
Vorstellung zusammen, die kiinstlerischen Mittel zugun- 
sten eines exakt gestalteten Kunstwerks39 zu beschran- 
ken. Wie Schepers Text nahelegt, stehen seine Farbplane 
der Innenraume zu Doesburgs AuBerungen in keiner 
engeren Beziehung. Es lassen sich also nur lockere Ver- 
bindungen zw ischen den Farbpltinen des B auhaus
gebaudes und den theoretischen Forderungen des De 
Stijl erkennen. Der De Stijl-Gruppe durfte in diesem Zu
sammenhang die Rolle eines Yermittlers der Primarfarben

36 M. Druste (wie Anm. 31), S. 54-58; C.-P. Warncke, Das 
Ideał ais Kiuist. De Stijl 1917-1931, Koln 1991, S. 156f.

37 Mondrian bezeichnct WeiB, Grau und Schwarz ais Nichtfar
ben. Kandinsky betrachtet sie hingegen ais vollwertige Farben. 
W. Kandinsky (wie Anm. ?9), S. 95f.

38 P. Mundrian, Neue Gestaltung, Miinchen 1925, (=Bau- 
hausbiicher 5) Reprint Mainz 1974, S. 62f.

39 T. v. Doesburg, Grunclbegriffe der neuen gestaltendcn 
Kunst, Miinchen 1925, (=Bauhausbiicher 6) Reprint Mainz 1966, 
S. 33.



zukommen. Es ist zu bcdenken, dafi auch die M aler 
des Bauhauses zur A nw endung der Prim arfarben in 
den Pliinen beigetragen haben konnten. Bereits seit 1922/ 
1923 war die Verwendung von Primarfarben am Bau- 
haus allgemein iiblich geworden. Scheper griff in seinen 
Farbplanen 1926 darauf zuriick und machte die Farbę 
Rot neben WeiB am AuBenbau und die Primarfarben 
in den lnnenraumen zu einem der Kernthemen seiner 
Farbplane.

Insgesamt kann gesagt werden, daI3 Scheper den Ver- 
such unternahm, mit einigem gedanklichen Aufwand eine 
Systematik fur die Anwendung der Farbę in der Architek
tur herauszuarbeiten, die im Ergebnis eng mit den theoreti- 
schen Forderungen der A rchitektur und der M alerei 
verkniipft ist. Diese Verknupfung ist ein charakteristisches 
Merkmal der Architektur der Klassischen Moderne und 
zeigt sich am Beispiel des Dessaucr Bauhausgebaudes in 
einer besonders aussagekraftigen Form.

Abbildungsnachweis

Fotosammlung des Bauhaus -  Archivs Berlin: Abb. I, 3-6. Bauhaus Utopień. Arbeiten auf Papier (AK), hrsg. v. W. Herzo-
genrath, Stuttgart 1988, S. 179: Abb. 2.

The colouring of the Bauhouse building in Dessan

Not much is known about the colouring of the Bauhause build
ing. The most important source are the eight colouring plans 
madę by Hinnerk Scheper, the manager of the wali painting studio, 
as well as three coloured diapositives most probably madę when the 
building was handed over for use, i. e. near the end of 1926. Al- 
though Scheper’s projects were mentioned in literaturę and were often 
reproduced, they were, however, treated only discriptively. Never- 
theless, after a morę accurate analysis it becomes evident that, in 
spite of hitherto existing opinions, the partly not too legible proj
ects were carried out with only a few changes.

The definition of the colouring assumptions of the Bauhause 
building is difficult. Not much is known about Schcpcr's earlier 
works. In a short text added to the coloured orientation plan, 
Scheper expressed his views in relation to the colouring of the 
Bauhause building. The system of the building compIex should be 
madę readable through colour, i.e. while in the accommodations 
used by the Bauhause the surfaces of ceilings but not the under- 
surfaces of ferroconcrete bims, were to be painted, in the part of 
the complex used by the School of Crafts colour was used on the 
under-surfaces of ferroconcrete beams but not on the surfaces of 
ceilings. In this manner, the Bauhause and the School of Crafts were 
distinguished in the building through the application of colour.

Allotting colour to the surfaces of ceilings and the lower planes 
of ferroconcrete beams remains in relation to Scheper’s aim of 
differentiating the carrying and filling surfaces, which was to lead

Ko tor styka budowli

Niewiele wiadomo o zewnętrznej i wewnętrznej kolorystyce 
budowli Bauhausu. Najważniejszym źródłem jest osiem planów 
kolorystycznych, które sporządził kierownik pracowni malarstwa 
ściennego, Hinnerk Scheper, oraz trzy kolorowe diapozytywy, 
wykonane zapewne w czasie oddawania budynku do użytku, tj. 
w końcu 1926 r. Wprawdzie projekty Scheppera były wymieniane 
w literaturze i często reprodukowane, traktowano je jednak tylko 
opisowo. Po bliższej analizie okazuje się jednak, że wbrew dotych
czasowym sądom, po części słabo czytelne projekty zostały zrea
lizowane z niewidoma tylko zmianami.

Określenie założeń projektów kolorystycznych budowli Bau
hausu sprawia trudności. Niewiele wiadomo o wczesnych pracach 
Schepera. W krótkim tekście, załączonym do barwnego planu orien
tacyjnego wyraził Scheper swe poglądy dotyczące kolorystyki bu
dowli Bauhausu. Układ kompleksu budowli powinien być uczytel
niony przez kolor, a więc podczas gdy w pomieszczeniach użytko
wanych przez Bauhaus powierzchnie stropów, ale nie spodnie po
wierzchnie żelbetowych podciągów, miały być pomalowane, to 
w części kompleksu użytkowanej przez Szkolę Rzemiosł zostały

to a elear determination o f architectonic tensions. The assump
tions of allotting colour, proclaimed by Scheper, are closely bound 
with theoretical postulates of classical modernism related to archi- 
tecture. The use of white, gray, black and red colour on the exterior 
of the building, as well as yellow, red and blue in the interior, has 
a deep justification in the theory of hues. The red colour on building 
elevations, used beside white, plays a meaningful role. The red 
sąuares of wali surfaces on the east elevation of the School of 
Crafts remain in close relation to Kandinsky’s views on colour and 
form. According to Kandinsky, red has its counterpart in the form 
of a square. Scheper undoubtcdly knew this allotment. Most proba
bly, the use of warm and cool tones of red and pink on the exterior 
surfaces of walls is bound with Kandinsky’s theory of colour. Ba- 
sing on fundamental hues, the projects of interiors are probably 
connected with the Dutch group of De Stijl, and so it ought to be 
assumed that Scheper’s colouring concepts were also influeneed by 
painters of the Bauhause circle. The essence of his colouring pro
jects for interiors of the Bauhaus building Scheper created from 
fundamental hues.

The connection of colouring with theoretical assumptions of 
architecture and painting is a characteristic feature of classic mod
ernism architecture and is evidenced on the example of the Bau
haus building complex in Dessau, in a most expressive form.

The i 1 lustrations present colouring projects of the Bauhaus 
building in Dessau (figs. 1-6), by Hinnerk Scheper.

Bauhausu w Dessau

podkreślone kolorem spodnie powierzchnie żelbetowych belek, ale 
nie powierzchnie stropów. W ten sposób, w tym budynku Bauhaus 
i Szkoła Rzemiosł zostały kolorystycznie odróżnione.

Przyporządkowanie koloru do powierzchni stropów i dolnych 
płaszczyzn żelbetowych belek pozostaje w związku z dążeniem 
Schepera do zróżnicowania powierzchni niosących i wypełniają
cych, co miało doprowadzić do jasnego wyrażenia architektonicz
nych napiąć. Głoszone przez Schepera założenia przyporządkowa
nia kolorystycznego są ściśle związane z teoretycznymi postulata
mi klasycznego modernizmu dotyczącymi architektury. Zastoso
wanie koloru białego, szarego, czarnego i czerwonego na zewnątrz 
budowli oraz żółtego, czerwonego i niebieskiego we wnętrzu, ma 
głębokie uzasadnienie w teorii barw. Na elewacjach budynku kolor 
czerwony, zastosowany obok bieli, odgrywa znaczącą rolę. Czer
wone kwadraty powierzchni ścian na wschodniej elewacji Szkoły 
Rzemiosł pozostają w bliskim związku z poglądami Kandinsky'ego 
na kolor i formę. Czerwień ma według Kandinsky’ego swój odpo
wiednik w formie kwadratu. Scheper niewątpliwie znal to przypo
rządkowanie. Prawdopodobnie również zastosowanie na zewnętrz



nych powierzchniach ścian ciepłych i chłodnych odcieni czerwieni 
i koloru różowego pozostaje w związku z teorią koloru Kandin- 
sky’ego. Bazujące na barwach podstawowych projekty wnętrz mają 
prawdopodobnie związek z holenderską grupą De Stijl, wobec cze
go należy przypuszczać, że na koncepcje kolorystyczne Schepera 
mieli także wpływ malarze z kręgu Bauhausu. Scheper uczyni! 
z barw podstawowych istotę swoich projektów kolorystycznych 
dla wnętrz budowli Bauhausu.

Powiązanie kolorystyki z teoretycznymi założeniami ar
chitektury i malarstwa jest charakterystyczną cechą architektury 
klasycznego modernizmu i uwidacznia się na przykładzie kom
pleksu budowli Bauhausu w Dessau w nadzwyczaj wyrazistej pos
taci.

Ilustracje przedstawiają projekty kolorystyczne budowli Bau
hausu w Dessau Hinnerka Schepera (rys. 1-6).


