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Simon-Louis du Ry 
als Stadtbaumeister Landgraf Friedrichs D. von Hessen-Kassel 

Von Hans-Kurt Boehlke 

Dleser AII/sarz ist dell! GediJcl1t11is des aUl 8. Mai 1958 verstorbeneH Redakteurs bti dell 
~Hess/5dteJf Nadlrldlre"" FRIED RICH HERBORDT gewldmet. Herbordt war cintr de, letzteJl 
begeisteruHgs fal,igell Kellllf r se/ller Ifllrergeg(UlgenfH und "un wledererstdlfHdeH Vater. 
stadt "lid der Gesdddire seiHer Ju!ssisdlfU HtiJHat . Die Baugesd,icl1te Kassels hat srets 5thl 
beso"deres Interesse ge(ulldeu (HId in illr war aucl1 far am SilHOlf· Loufs du Ry die zen· 
trale F/gu,. 

Mit dem Beginn def Ausdehnung uber die mauerumschlossenen mittela1terlichen 
Stadtteile hinaus taucnt der Name du Ry gegen Ende des 17.1ahrhunderts zum 
erstenmal in Kassel auf. Der Hugenotte Paul du Ry ist es, def den Grundstein zur 
Kasseler Oberneustadt legt. Mit ihm sind es von nun an drei Generationen dieser 
Einwandererfamilie. die das Gesidtt der Residenzstadt bilden uod pdigen. Der 
Enkel Paul du Rys, Simon-Louis, br.chte die von dem Langrafen gestellte Aufgabe 
zum AbsdtluB. Er war ohne Frage der Bedeutendste dieser Baumeisterfamilie 1. 

Simon-Louis du Ry gehort einer Generation an, die zwischen den groBen kunst
geschichtlidten Epochen steht. Die Ietzten - in den beiden lahrzehnten vor der 
Wende zum 18. 1ahrhundert geborenen - groBen deutscheo Barock-Baumeister 
sterben urn die Mitte des lahrhunderts oder kurz danadt: Dom. Zimmermann 
(1685- 1762), C. D. Asam (1686-1739), Jos. Ellner (1687-1745), Balth. Neumann 
(1687- 1753), K. J. Dientzenhofer (1689-1751). J. K. Schlaun (1695-1773). G. W. 
Knobelsdorf (1699-1753). Den Wallonen Fr. de CuviUies (1695-1768), der aus-

1 Seiner Tatigkeit als Stadtplaner und -bauer galten die Untersuchungen des Verfassers. 
deren Ergehnisse 1953 als Dissertation unter dem gleichen Titel der philosophischen 
Fakultat der Universitat Gottingen vorgelegt wurdeD. Diese Dissertation. die vom Kultur
amt der Stadt Kasse1 gedruckt wurde. geht im Hinhlidc auf die Untersuchungen der Tatig
h it S.-L du Rys als Stadtbaumeister. seine und seines Werkes kunstgeschidttlicher Ein
ordnung uber vorhergegangene Einzelpublikationen. auch uber die his dahin einzige zu
zusammenfassende Wiirdigung der Ardtitdctenfamilie du Ry von einem ihrer Nacbfahren. 
OTTO GERUND (Paul. Charies und Simon-Louis du Ry. Eine Kunstlerfamilie du Barodc
zeit. Stuttgart, 189S), hinaus. Insbesondere wurden in ihr auch Vergleiche zu anderen 
europaismen PlatzanJagen gezogen. die die Bedeutung des Baumeisters und seines Werkes 
in einem groBeren Zusammenhang aIs bisher erkennen lassen. Auf sie muBte in dem vor
liegenden Aufsatz. der ein knapper Auszug aus der Dissertation ist. aus Raummangel 
verzimtet werden. Herausgegriffen wurde die wesentlichste stadtplanerisme Leistung des 
S.-L du Ry : die Verbindung Alt-Kassels mit der Oberneustadt. Ebenfalls urn den hier 
zur Verfiigung gestellten Raum nicht zu belasten. wurde aum auf Anmerkungen ver
zimtet. da die genannte Dissertation ausfiihrlich zitiert. Zum erstenmaI veroffentlicht 
werden mit diesem Aufsatz als Erganzung zum genannten Dissertationsdrudc ein Plan. 
der die stadtebaulicne Entwidclung Kasse!s unter dem EinAuB der du Rys bis zum Ende 
des 18. lahrhunderts aufzeigt. und eine graphisme DarsteUung der Genealogie und der 
kiinstlerismen Herkunft der Baumeisterfamilie du Ry. 
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schlie6lich in Deutschland baute, darf man wohl auch in dieser Reihe auffiihren. 
Die Geburtsdaten der Klassizisten liegen bis auf das des David Gilly 

(1748-1808) nach der Mitte des lahrhunderts: Fr. Weinbrenner (1766-1826), 
Fr. Gilly (1772-1800), K. Fr. Schinckel (1781- 1841 ), Leo v. Klenze (1784-1864). 

Die Zeit des kiinstlerismen .. Interregnums" zwismen zwei kunstgeschimtlimen 
Epomen bringt es mit sich, da6 aus historismer Schau die Wiirdigung seine r Meister 
auf gr06ere Schwierigkeiten st06t. Zu den bedeutendsten deutsdlen Baumeistern 
der kunstgesroichtliroen Wende vom Barod< zum Klassizismus, die in der zweiten 
Halfte des 18. lahrhunderts tatig sind, gehoren: 

Fr. A. Krubsacius 

S.-L. du Ry 
Karl Gontard 

C. G. Langhans 
Fr. W. v. Erdmannsdorff 

1718- 1790 

1726-1799 

1731-1791 

1732-1808 

1736-1800 

Wie man Cuvillies der Generation der letzten Barock-Baumeister in Deutsmland 
einreihen darf. kann man Nic. de Pigage (1723-1796) und Michel d'lxnard 
(1723- 1795 ) den deutschen Architekten des Obergangs beigesellen. Unter den Ge
nannten ist der in dritter Generation langst zum Deutsmen gewordene Hugenotten
abkommling S.-1. du Ry einer der Alteren. 

Zwismen den Kunsts tilen stehend, erhalt gerade diese Generation im Hinblick 
auf die Stadtbaukunst eine besondere Bedeutung. Die Erfahrungen des Sieben
jahrigen Krieges hatten die Unbrauchbarkeit alter Stadtbefestigungen endgiiltig 
erkennen lassen. Walle und Graben konnten nunmehr geschleift und eingeebnet 
werden. Damit war in der Praxis zum erstenmal die Moglichkeit zu gro6eren 
Stadtplanungen gegeben. 

Im 16. und 17. }ahrhundert hatte den Vorrang neben Idealplanen und Vorstadt
griindungen die Verwirklimung von Einzelprojekten innerhalb od er am Rande der 
Stadtgebiete eingenommen (z. B. Kapitol in Rom, Versailles). Der Hugenottenstrom 
bramte allerdings gerade in Deutschland zu dieser Zeit eine Reihe von Stadtgriin
dungen mit siro. Doch blieb ihr Ausma6 im wesentlichen - an rnodernen Verhalt
nissen gemessen - beschrankt. Dies bedingte einmal die Verteilung der Flumtlinge, 
z. T. in kleineren Gruppen, iiber das Aufnahmeland, zum anderen ihre eigene Armut 
und nicht zuletzt die noch bestehende Notwendigkeit einer festen Ummantelung 
der Siedlungen, soweit sie stadtischen Charakter trugen. Entscheidend fur die 
Gestaltung dieser Neuanlagen waren die theoretismen StadtbaupHine der Zeit. 
dam erreimte die Realisierung in der Praxis selten das Ausma6 der Thearie. 

Nac:h dem Frieden van Hubertusburg (1S. Febr. 1763 ) erlangen in neugewan
nener Weitraumigkei t die Stadtplanungen eine au6ere und innere GroSziigigkeit, 
die einen Gipfelpunkt in der Gesmichte der Stadtbaukunst herauffiihrte. Die kiinst
lerisc:he Hohe konnte jedom nimt langer als ein gutes halbes lahrhundert gehalten 
werden. Ab 1820 erlahmte die Kraft. Man begnugte sic:h in steigendem MaSe mit 
einem verflamenden Historismus. 
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Die baulichen Gee:cbenheiten 

Die Entwicklung des mittelalterIichen Stadtebaues HiBt sich zu einem guten Teil 
am BeispieI def Stadt Kassel ablesen. Dem Siedlungsort wurden gegen Ende des 
12. Iahrhunderts Stadtrecht uod Erlaubnis fur Markt uod MaueT verliehen. Keim· 
zelle der ersteD, architektonisch nom planlosen Siedlung war der Altstadter Markt. 

Gegen Ende des 13 . Jahrhunderts entsteht auf dem der Altstadt gegeniiber
liegenden Fuldaufer urn eineo ,.Briickenkopf- die .. Unterneustadf'. lm VergIeich 
mit dem ersten Siedlungsplatz ist diese Neustadt von regelmaGiger Struktur. Die 
breite MarktstraBe (spater MUhlengasse) lauft parallel zurn FluB. Senkremt zu ihr 
nam Sliden wird als Mittelpunkt der Neugriindung der Platz mit def Kinne angelegt. 
Eine Befestigungsanlage umsdtlieBt diese auf das ·siid5stlidte Fuldaufer vorgesdto~ 
bene Stadt. 

Sehr bald erfolgt im 14. Jahrhundert die nadtste Erwei terung Kassels; diesmal 
durdt direkten AnschluB an die inzwisdten planvoller ausgedehnte Ursprungssied
lung nadt Nordwesten: Die Freiheit. Ein Netz annahernd redttwinklig sidt kreuzen
der StraBenziige legt die Bebauungsfladten fe st. Ausgespart sind als Mittelpunkt 
der Neugriindung nebene inanderliegend der Markt- und Kirdtplatz. Das mittel
alterlidte Prinzip der ErsdtlieBung und Parzellierung der Baubl5cke wird bei der 
"Freiheit" besonders deutlidt. Die RegelmaBigkeit der fast geraden StraBenziige 
ist das Ergebnis einer sdtnellen und straffen Baufiihrung, wie sie den Neugriindungen 
eigen ist. - AItstadt und Freiheit wurden durdt eine gemeinsame Befestigung 
umzogen. 1378 wurden die his dahin selbstandig gebliehenen drei Gemeinwesen 
audt verwaItungsma6ig zu einer Stadt vereinigt. 

Den Charakter einer Gewerbesiedlung um einen gleidtmaBig umsdtlossenen 
Markt- P I a t z haben in ahnlidter Form wieder die Stadterweiterungen im 16. und 
17. Jahrhundert bei Aufnahme der Hugenotten in Deutsmland. 

Ganz bewuBt siedelte die wegen ihres Glaubens aus Frankreidt Geflohenen audt 
Landgraf earl van Hessen-Kassel an, der nam Aufhebung des Edikts van Nantes 
1685 - mit der die zweite gr5Bere Fliidttlingswelle und damit eine planma6ige 
Siedlungspolitik der deutschen protestantisdten Fiirsten beginnt - nidtt nur seiner 
Glaubenseinstellung wegen seine Landesgrenzen 5ffnet. AIs Anhanger des Merkan
tiIsystems will er damit seinem Staate neue wirtsdtaftlidte Krafte zuHihren. In der 
Verteilung der Siedlungsplatze behalt er einen besonderen Rang seiner Haupt- und 
Residenzstadt Kassel vor. - Da er seine Erz iehung und Ausbildung in Holland 
erfahren hatte, wandte er sidt urn Vermittlung eines geeigneten Armitekten an den 
ihm befreundeten Statthalter der Vereinigten Niederlande. Wilhelm von Oranien. 
Dieser empfahl ihm den Hauptmann und Ingenieur und zum Baumeister von Maas
tricht ernannten Hugenotten Paul du Ry. 

Der 1640 als Sohn des Paris er Hofarchitekten Mathurin du Ry in Paris geborene 
Baumeister hatte seine Ausbildung zum Ardtitekten und - wie damals iiblidl -
gleidtzeitig zum Ingenieur-Offizier wohl auGe r bei se inem Vater bei Fran~ois Blondel 
d. A. erhalteD. Wie viele junge Hugenotten begab er sidl 1665 in den Dienst def 
Niederlande. wo er hauptsadtlidt im Festungsbau namentlich in Maastri<nt tatig 
war. Hier fand er ebenfalls eine der Pariser Schule verwandte Baukunst vor. Durch 
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GE N EALOGI E UN D NACHWE I S 

DER KONSTLERISCHEN HERKUNFT 
DER BAUMEISTERFAMILlE DU RV 
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die politismen Verhaltnisse 1674 zur Riickkehr Dam Frankreim veranlaBt. kehrte 
er doch DOch vor AufhebuDg des Edikts von Nantes nam Holland zuriick. urn von 
dort aus am 1. Oktober 1685 als nIngenieur et arcbitecte de Son Altesse Serenis
sime le Landgrave de Hesse'" seinen Dienst in Kassel anzutreten. 

Vor Beginn der neuerlimeD Stadterweiterung entsprach die Gestalt Kassels im 
weseDtlichen Dom dem van Merian (urn 1646) gestomenen Plan. geDauer nom dem 
van Wessel (1673). Die Frage nach Platz und Lage der neuen Stadterweiterung 
muBte nunmehr aufgeworfen werden. An ein uDmittelbares Ausdebnen der mauer
umsdtlossenen Stadt war nicht zu denken. so lange man Festungswerke noch ffir 
unumganglic:h hie1t. Auch die Kostenfrage spie1te eine RolIe. Da im Sinne des 
Landgrafen eine Fabrik- und Handelsstadt nach hoWindischem Muster erbaut 
werden soUte. wurde ein freies GeHinde benotigt, das wohl die Moglichkeit 
einer leichten Verbindung zur Altstadt hatte. andererseits in seiner Entwicklung 
durm diese nidtt beeintrac:htigt werden solIte. Namdem andere Plane fallengelassen 
wurden. entschloB man sich zu einer Neuanlage auf der Hocbebene siidwestlim des 
Weinberges oberhalb der Stadt, gab damit freilich den Plan einer Industriestadt 
schon auf. Durch das Zwehrentor war bier eine gute und smnelle Verbindung mit 
der Altstadt herzustellen. fUr Verteidigungszwecke war die Lage auBerst gfinstig 
uDd das Land ohne groBen Kostenaufwand leicht zu erwerben. da ein groBer Teil 
von den ffirstlimen Garten eingenommen wurde. 

Die Bebauung der Deuen Stadt wurde 1688 begonnen. Die Planunterlagen zeigen 
ein etappenweises Entstehen aus einem bescheidenen Anfangsprojekt mit nur vier 
Baublocken urn eine Kirme fiber einen kiihn ausgereiften Erweiterungsvorschlag. 
der in der starken Betonung des nam Siidosten zur Landschaft geoffneten Stadtbildes 
eine nmoderne'" Auffassung des Stadtplaners zeigt. auch wenn diese sich nom in der 
Randbebauung mit der Tradition des Blick:auffanges der StraBenzfige auseinander
zusetzen hat. zu einer reduzierten Form der stadtebaulicben Ausdehnung. Sie Jiegt 
nam einer Planzeichnung urn 1715 (Landesbibliothek Kassel) im wesentlichen fest. 
Der GesamtgrundriB bildet annahernd ein Quadrat. das auBer den gleichzeitig die 
Homebene umgrenzenden RandstraBen von zwei StraBen in Nordost-Siidwest-Rim
tung in neun Rechtecke ffir die Bebauung unterteilt wurde. Die westlichen Baublocke 
baben geHindebedingt eine geringere Breite. Armitektonischer und geistiger Mittel
punkt ist die 1698 begonnene Karlskirdte in der zum Karlsplatz erweiterten 
GeorgenstraBe oberhalb der Frankfurter StraSe. Die ursprfinglich geplante Befesti
gung der Oberneustadt unterblieb. 

Nach dem Tode Paul du Rys wurde sein Sohn Charles NachfoIger des Vaters 
im Amt und damit Leiter der Bauaufgaben auf der Oberneustadt. Seine Hauptauf
gabe Iag weniger im schopferismen PlaneD als im Weiterffihren des angefangeneD 
Werkes seines Vaters. 

Die Verbindung von Alt- uDd Oberncustadt 

Als altester Sohn des Hofbaumeisters Charles du Ry wurde Simon-Louis am 
13. Januar 1726 in Kassel geboren. Seine Jugend fallt in die Regierungszeit des 
LaDdgrafen Friedrim I.. der zugleich Konig von Schweden war. und dessen Bruder 
(der nachmalige Landgraf Wilhelm VllI.) in Kassel die Regierungsgeschiifte als 

12 ZHG 69 

, 
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Statthalter leitete. Seine friiheste Ausbildung verdankte der angehende Ardtitekt 
skher seinem Vater uDd dem Collegium Carolinum. bis er dUHn die Gunst seines 
Landesherren eine vielseitige uDd reime Ausbildung zunamst in Schweden bei 
HArlemann, dann in Paris als Smiiler }. Fr. BlondeJs d.}. und smlieGlim auf Studien
reisen in Italien erhielt. 

Nac:h Beendigung seiner Studien wurde er 1757 in der NachfoIge seines Vaters 
der leitende Architekt Kassels. Dom da die 5tadt direkt in die kriegerisc:hen Yer
widclungen Europas einbezogen war, ergaben sidt erst nam def endgiiltigen Befrie
dung des Landes uDd nam der dauernden Riickkehr des Landgrafen groBe uDd vollig 
Deue Aufgaben fur den Baumeister. Teilweise entstanden diese erst aus der Folge 
des Krieges uod den aus ihm gewonnenen Erkenntnissen. so die Verbindung der 
Kasseler Alt- und Oberneustadt. 

Die jiingsten Erfahrungen des Siebenjahrigen Krieges hatten gezeigt. daB die 
aIten Befestigungsanlagen mit Graben und Wallen ihren hahen militarism en Wert 
aus dem Mittelalter durm das verstarkte Ersmeinen damals moderner ArtilIerie 
verloren hatten. Friedrim 11. befahl daher im Zuge der Erweiterung seiner Haupt
stadt 1767 die Sdtleifung der Festungswerke. Damit war die Moglidtkeit gegeben. 
endlich die direkte Verbindung der unter Landgraf Carl gegriindeten und von seinem 
Baumeister Paul du Ry angelegten und begonnenen Oberneustadt mit der Altstadt 
vorzunehmen. - Das Abtragen der Walle und das Zuschiitten der Graben mit deren 
Erdmassen setzte nimt nur eine weitsimtige Planung. sondern aum ein groBzugiges 
Arbeitsprogramm wegen der umfangreimen Erdbewegungen voraus. 

Der Leopoldsme Plan von 1742 zeigt. wie das alte Kassel bis dahin von Wall
anlagen umgeben. die Oberneustadt aber trotz ursprunglicher Planung noch nimt 
in den Festungsgurtel einbezogen war. Zwar erwog man zur Zeit der Sdtleifung 
nom einmal neue. moderne Befestigungsanlagen. die aUe Stadtteile umsdtlieBen 
soB ten. dom kam es in klarer Einsicht mit der VerwirklidlUng nimt uber die Projek
tierung hinaus. Lediglidt eine kleine Mauer - mehr zum nachtlichen Sdtutz gegen 
unliebsame Elemente und zur Erhebung der Zolle - wurde urn die gesamte Stadt 
gezogen. Die Tore waren nunmehr lediglidt doppelflugeJige Pforten. die keinerlei 
militarischen Wert mehr hatten. 

Eine organisme Verbindung der beiden Stadtteile smuf S.-L. du Ry durm die 
Anlage bzw. Neugestaltung dreier Platze. die die entsmeidenden StraBenziige beider 
Bezirke auHangen und zu einer harmonismen. verkehrstemnism guten Vereinigung 
bringen sollten: im Westen der Altstadt der Konigsplatz. im Sudwesten der Fried
rimsplatz und im Suden der Paradeplatz mit vorgelagerter Rennbahn. Wahrend Wnf 
in den Konigsplatz einmundende StraBen narn. kurzem Verlauf enden oder umbre
men. verlauft ein StraBenzug - die spate re Obe re KonigsstraBe - in amsialer 
Ridttung narn. Siidwesten. urn die direkte Verbindung mit der Oberneustadt her
zustellen. deren nardwestlirn.e HauptstraBe sie ist. Sie bildet gleidlZeitig den nord
westlidten Rand des Friedrimsplatzes. Van den die Rennbahn absmlieBenden Kalan
naden lauft ebenfalls in gerader Richtung - parallel zur KonigsstraBe - die Belle
vuestraBe als siidostlirn.e Grenze der Oberneustadt und des Friedrichsplatzes. 
Dieser Friedrichsplatz. der durch Ausdehnung der alten Esplanade auf planiertem 
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Festungsgelande entstand, ersmeint also als das entsmeidende Zwismenstiid< zwi
schen den beiden Stadtteilen und den benachbarten Platzschopfungen. 

Paradeplatz und Rennbahn, sowie teilweise der Friedrichsplatz (als Esplanade) 
waren durch alten Bestand vorgezeimnet. Die planerisme HauptIeistung S.-L. du Rys 
lag in der Neuanlage des Konigsplatzes und seiner raumlimenAbstimmung zum alten 
Bestand. Die Folge dies er drei Platze sollte sim konzentrism urn den siidwestlimen 
Teil der Altstadt legen, um die barmonisme und enge Yerbindung der beiden Stadt
teile berzustel1en. 

Neben diesen stadtebaulknen Planungen Hefen Entwiirfe und Ausfiihrungen 
von Einzelgebiiuden. 1766 beginnt 5.-1. du Ry u. a. mit dem Umbau des Palais 
Maximilian zum Opemhaus. lm gleichen Jabr setzen auch die Arbeiten zur Ge
staltung der Rennbahn und des Kanigsplatzes ein. Du Rys Aufgabenbereim wird 
dariiber hinaus erweitert, als ebenfalls 1766 der Landgraf du Ry zum Hofbaumeister 
emennt uod ihn als affentlimen Lehrer der Baukuost an das Collegium Carolinum 
beruft. 

Paradeplatz und Rennbabn 

Von den stiidteverbindenden Platzanlagen liegt am friihesten (1764) der Entwurf 
fur den Paradeplatz und die Neugestaltung der Rennbahn fest. Die Ausfiihrung 
wird 1766 begoDneD. Sie war weitgeheod durch das Yorbild einer alteren Anlage 
bedingt. Auf der westlidten, dem spateren Friedrimsplatz zulaufenden Fladte vor 
dem Landgrafensmlo6 hatte gegen Ende des 16. Jahrhunderts schon Landgraf Moritz 
eine Rennbahn aolegen lassen. Dieser Turnierplatz soUte "dem Zirkus der Ramer'" 
entsprechen. Der ursprlinglidt remteckige Platz ersmeint bei Medan 1646 schon an 
der vom Sdtlo6 abgelegenen Seite halbkreisformig vor einem halzemen Lauben
gang geschlossen, dessen Mitte das schlidtte Judizierhaus einnimmt. Im Leopold
sdten Stadtplan von 1742 sind die Kolonnaden nom eingezeichnet, dagegen nimt 
im Stadtplan des C. Fr. Roth von 1736. Allerdings weruseln in den versdtiedenen 
Stadtplanen audt die sonstigen Ausstattungsstiidce, zumal Landgraf Carl die 
Zweckbestimmung des Platzes andern wolIte. Nach seinem Willen sollte hier ein 
MeBplatz mit Yerkaufsstanden unter den Laubengangen entstehen. - 1763 gab 
Landgraf Friedrien n. seinem Baumeister du Ry den Auftrag, die alte Rennbahn 
wieder herzustellen. Der militar freudige Ftirst braudtte dariiber hinaus einen Parade
platz - ein allgemeines Anliegen der Zeit. 1766 begannen die Arbeiten nam dem 
1764 festgelegten Entwurf. In der Zwismenzeit hatte man senon begonnen, um den 
alten PIatz wieder T annen IU pfIanzen. Die NeugestaItung des Platzes 109 sim bis 
in die siebziger Jahre hinein. 

In seiner ersten Planung sah du Ry nimt nur eine neue Einrimtung der alten 
Rennbahn vor, sondern deren VerHingerung in Rimtung zum Schlo6. Der den 
Kolonnaden gegeniiberliegend geplante AbschluS nahm deren Halbrund nich, auf ; 
er wurde der nam Westen vorgesmobenen SchloBbefestigung folgend an den Seiten 
symmetrisch konkav geftihrt. Yermutl ich, urn von der Rennbahn her die vorsprin
gende Nase der SchloSbefestigung abzudecken, so!lten in den beiden Einbuchtungen 
Baume gepflanzt werden. 

Il· 
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Nach Fortfall der Befestigungsreste vor dem Schlo8 legte du Ry in der Aus
fiihrung zwisdten Schlo8 uDd Rennbahn eineD Paradeplatz an. Die reprasentative 
Gesamtanlage sollte durch ihre Ausrichtung auf den Friedrichsplatz nach Fortfall 
der alten Wehranlagen im Siidwesten - besonders der starken Bastion des Zeug. 
mantels - die direkte Verbindung zwismen der Oberneustadt uod dem alren Land
grafenschloB herstellen. Die Beziehung des Furstensitzes III der neu einzubeziehen
den Stadt wurde optism nom dadurch verstarkt, daB die liber die Oberneustadt 
herausragende Kuppel der Karlskirdte vom SchloS aus gesehen in der amsial ZUT 

Rennbahn iiber die Mitte der Kolonnaden gefiihrten Blicklinie lag. In diese Achse 
wurde zwar ab 1770 die Elisabethkirdte am Friedrichsplatz gestellt, dam wurde sit 
von der Kuppel der Hugenottenkirme iiberragt. 2umal wenn der Betrachter aus 
einer der habeT gelegenen Raume des Schlosses schaute. - Wie bewuBt man soldIer 
FluchtHnien war. zeigt eine PIanzeimnung der Rennbahn (StaatJ. Kunstsammlung 
Kassel. Kupferstidtkabinett) mit eingezeidmeter .PerpeDdicule" uDd deren MaS
angaben von der Mitte des Sdtlosses - der EiDfahrt - bis zu den Hausern der 
Bellevue uDd einer durch die Mitte der Platzanlage auf die SchloBeinfahrt bezogenen 
Linie. 

Die freiere Gestaltung und Erweiterung der Gesamtanlage wurde zunlichst 
ermoglidtt durch die SchleifuDg der siidwestlidlen Befestigungsanlagen und das 
Zusdtiitten eines Teiles des SchloBgrabens. so daB die Einebnung der FHime zwisdten 
SdtloB und Rennbahn erfolgen konnte. Durch die Breitenausdehnung dieser neu
gewonnenen Flache vor dem SchJoB gegenuber der Langsausrichtung der Rennbahn 
entstanden - in der Folge des alten Bestandes - zwei senkrecht zueinander 
stehende, nur durch eine Barriere getrennte Anlagen. 

Den Zeitgenossen imponierte am meisten die mit J. A. Nahls Plastiken 
geschmiickte du Rysche Kolonnaden-Architektur. bei der dem Architekten Erinne
rungen seines Romaufenthaltes vorgeschwebt haben mogen (Petersplatz). Schmincke 
und Engelhardt geben lebhafte Schilderungen. 

Eine wirklich feste Begrenzung nach Fortfall der Befestigungsanlagen hatte die 
GesamtHliche des Planes nur im Nordosten durch den SchloSbau uDd im Nordwesten 
durch die Altstadtbebauung, insbesondere des Steinweges. besessen. Im Siidwesten 
ware nach Schleifung der Walle das Gelande leimt ansteigend in Richtung auf die 
Esplanade ausgelaufen bIW. ware durch eine evt1. spate re Nordostrandbebauung des 
Friedrichsplatzes begrenzt worden. Den AbschluB gab Simon-Louis du Ry hier durch 
die reprasentative Kulissenarchitektur der Kolonnade. die in halbkreisformiger 
Umarmung den Zug des kombinierten Parade-Rennbahn-Platzes aufnahm. Im Siid
osten war es wieder - wie bei der gesamten Oberneustadt - das weitgesteckte 
Landschaftsbild. denn das parallel zur Rennbahneinfriedung stehende alte Modell
haus des LaDdgrafen Karllag etwas tider direkt am Hang. ZwischeD dies em Hang 
uDd der durm das Gitter und die LindeDbaume gesetzten Abgrenzung der Rennbahn 
wurde die Oberneustlidter BellevuestraBe bis an das Schlo8 gefiihrt. Das in den 
Hang vorgesmobene AussichtsrondeU am Friedrichsplatz uDd das des eingeebneten 
Zeugmatels trug die .. Sdtone Aussicht" bzw. den die Aussidtt Suchenden und 
GenieBenden weiter in das Blickfeld binein, so den Kontakt mit der Landschaft 
noch enger herstellend. 
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Dom die vom SdtloS aus gesehene imposante "Kulisse'" im Siiden uDd Siidwesten 
soBte durch eine im Nordwesten nidtt kulissenhafte, sondern tatsachliche Kulissen
architektur erganzt und "versrn.onert" werden. An die riickwartige Front der Hauser 
am Steinweg lehnte sich - die nordwestliche Langsseite der Rennbahn begleitend -
ein mit einer Terrasse iiberdeckter Laubengang, die Arkaden, an. Unter Landgraf 
Karl. der aus der Rennbahn ein Messegelande gestalten wollte, war mit dem Bau 
dieser Wandelhalle begonnen worden, die in ihrem hinteren Teil durch eine Wand 
abgetrennt war, damit hier die Kaufleute in den .. boutiquen" ihre Ware feilhalten 
konnten. Sie erinnert an das Arkadenmotiv gotischer Marktplatze. Landgraf Fried
rich 11. griff dieses Projekt erneut auf. Dodt wollte er nicht nur durch du Ry die 
Arkaden bis zum Ballhaus zu Ende fiihren lassen, sondern dariiber hinaus soBte sein 
Baumeister die armlimen und unregelmaSigen (mittelalterlimen) Fronten der Hin
terhauser am Steinweg iiber den Arkaden durch eine gleidtmaSige Fassade archi
tektonism .. versdtonern". Hier wurde also von dem auf klare ZweckmaBigkeit 
ausgerichteten Ardt itekten ausdriicklidt eine Smeinarchitektur verlangt. Der Plan 
scheiterte am Widerstand der AnIieger. 

ner Hauserblod< am Steinweg wurde nam Nordosten durm das dem SmloB zu
gekehrte Ballhaus abgesdtlossen. 1773 wurde es durch du Ry zu einem Deuen 
Komodienhaus umgebaut, das ein schIidttes Gegenstiick zum einst altesten festen 
Theater Deutschlands, dem Ottoneum, biIdete, das mehrfadt umgebaut nun als 
Kunsthaus diente und auf das der Zug der Arkaden nach Siidwesten hinlief. 1787 
brannte das Komodienhaus ab. und der nunmehr ige Landgral Wilhelm IX. gab du 
Ry den Auftrag, den jetzt vom SdtloS offenen Blick in die Hinterhofe durdt eine 
Blendung zu verdecken. 

Auf ein Erganzungs- und Anderungsprojekt des Franzosen de Wail1y wr Ge
samtplatzanlage einzugehen, ist hier nicht der Raum. ledenfals ze igen Planunter
lagen, daB du Ry selbst lange am siidwestl imen Obergang seiner Parade-Renn
bahn-Anlage zum hohergeiegenen Friedridtsplatz herumexperimentierte. Vor 
dem Bau der Elisabethkirme spieit er mit dem Gedanken. die Rundung der Kolon
nade nam Siidwesten zu wiederholen. 

Die du Rysche Anlage Paradeplatz-Rennbahn wurde sdton zur Zeit der Fran
zosenherrsdtaft unter Urome zerstort. Soldaten muSten durm Abtragen der Bau
werke die FHiche einebnen, urn ein groSeres Exerziergelande zu bekommen. Nach 
dem Brand des alten Schlosses wollte man im Zusammenhang mit den Kattenburg- . 
Projekten auch wieder eine Kolonnade errimten, dom blieben aUe diese Plane 
mit dem Bau der Kattenburg selbst stecken. 

Der Konigsplatz 

Fast gleichzeitig mit der Umgestaltung der alten Rennbahn wurde 1766 audt 
die Verbindung der beiden Stadte im Nordwesten durch den weiteren Ausbau der 
KonigsstraBe und die Anlage des Konig.splatzes (nam Landgraf Friedridt I.. Konig 
von Sdtweden, benannt) in Angriff genommen. Hier war eine eingehende Verbin
dung der Stadte am smwierigsten. Die EntwUrfe fUr Parade- und FriedridtspIatz 
waren durm die alteren Anlagen der Rennbahn und der Esplanade und nicht zuletzt 
durdt den Hangvcrlauf des Weinbergs weitgehend bestimmt. Hier gaIt es vor allem 
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mit klarem Blick die dUTch fruberere Bebauung eingegrenzten uod van def Natur 
begiinstigten Moglidlkeiten zu erfassen uod mit groBzugiger kiinstlerisdter Hand zu 
gestalten. Bei def Verbindung im Nordwesten. dem Lauf der KonigsstraBe folgend. 
fehlten aIle diese Voraussetzungen. Andererseits konnte def Baumeister sidt hier 
ohoe jegIime Bindung entfalten. so daB man versucnt ist. den Konigsplatz als sein 
personlimstes Werk zu betramten. DaS S.·L, du Ry selbst lihnlim gefiihlt haben 
mag. geht aus dem van Tischbein gemaIten Portrait des Architekten hervor, der 
sidt mit dem stadteverbindenden Plan def Konigsstra8e uod des Konigsplatzes in 
der Hand. auf den er mit dem Zirkel weist. darstellen lieS. 

Die Vereinigung der beiden Stadte im Verlauf der Oberneustadter KooigsstraSe 
war smwierig. weil diese StraSe nam Nordosten gezogen sim vollig unorganisch. mit 
dem nordwestlimen Rand der Altstadt stoSen muSte, ohne auch nur den geringsten 
Kontakt mit einer def hier - am Verlauf des ehemaligen Befestigungsringes -
endenden Gassen gewinnen zu konnen. Du Ry loste dieses Problem durch die An
lage des kre isruoden Konigsplatzes. Urn zu diesem zu komrnen. verlangerte er die 
KonigsstraSe nam Nordosten, bis sie etwa in Hohe des Druselrurmes im spitzen 
Winkel auf den einst direkt hinter der alten Stadtmauer zwismen den Bastionen am 
Totenberg und Giesberg laufenden Weg stieS. an dem die von Paul du Ry und 
Oberst Heppe erbaute Infantriekaserne lag (jetzige Untere KonigsstraBe). Gleim
zeitig verlangerte er die iangs der Garnisonkirme laufende StraBe in nordwestlimer 
Richtung bis zur verlangerten KonigsstraBe uDd we iter urn ihre eigene Uinge von 
diesem Smnittpunkt. Urn diesen Schnittpunkt der KonigsstraBe und der spateren 
Kolnischen StraBe schlug er den Kreis. der Form und Umfang seiner hier geplanten 
Platzanlage bestimmen sollte. - Der Radius konnte frei gewahlt werden. Weil der 
Winkel zwismeD Kolnischer StraBe uDd Unterer Kon igsst raBe (der Einfamheit 
halber sei hier gleich die spatere. nom heute liblime StraBenbezeichnung ge
nommen) 600 betrug, muBte jeder Radius lie des Kreisumfanges zwischen diesen 
StraBenzugen ergeben. Fur den Platz wahlre du Ry - um mit der Altstadtbe
bauung in Hohe der Garnisonkirme nimt in Kollision zu kommen - einen Durm
messer von 556 FuB = 131 m. Im gleichen lIe Abstand auf der Peripherie des 
Kreises legte er eine dritte StraSe liber den Platz, der damit symmetrisdt unterteilt 
war. Diese dritte StraSe stieS im Sliden auf die KarlsstraBe (bei Selig 1781 .. Lud
wigstraSe" genannt). Den StoB beider StraBen Hng er durdt eine kleine halbrunde, 
mit einem Brunnen besetzte Ausbuchtung der KarlsstraBe nam Suden auf. Der vom 
Mittelpunkt des Platzes aus geremnete nordlime Auslauf dieser StraBe entsprach 
ebenfalls ihrer sudlimen Lange. D ie Ausdehnung des Platzes von Nordos t nam 
Slidwest wurde erreimt durm die Aufsmuttung der alren Befestigungsgraben. 

Mit dieser krcisrunden Platzanlage hatte du Ry jegliches Aufeinanderprallen 
der sich fremden Elemente der beiden Stadttcile aufgefangen und damit zugleidt 
eineo harmonismen Ausgangspunkt fur die gep!ante Erweiterung der Altstadt nam 
Nordwesten geschaffen. Zunamst allerdings wurde in dieser Rimtung der Kreis
verlauf des Platzes durm die neue Stadtmauer mit ihrer BegleitstraBe zwismen den 
Endpunkten der uber den Platz gelegten StraSen wiederholt und damit vorerst die 
Ausdehnung abgesmlossen. Am nordwesdimen Ende der Kolnismen StraSe wurde 
das Ktilnisme Tor errimtet. 
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Einen ganz entscheidenden Anteil an der im 18. und 19. lahrhundert immer 
wieder gerubmten Wirkung dieses Platzes hatte seine Urnbauung. Ein Stich von 
Seelig (1777) uDd das Aquarell von Ph. L. Feidel (1820) geben einen rechten Ein
druck von der damaligen Wirkung. Die von der Einmundung der Oberen Konigs~ 
straBe sich nordwestlich urn den Platz legend en Hauser sind in ihrer ardtitek~ 
tonismen Grundform gleich. Dennoch hat der Ardtitekt Monotonie vermieden. 
Auflodcernd und belebend schafft Abwechslung im Detail immer neue Blidcpunkte. 
Die armitektonisme Grundkonzeption bleibt bei all en Kreisausschnitten auf den 
Platz abgestimmt. 

Die genannten Darstellungen SeeIigs und Feidels lassen aum die Gestaltung der 
Platzinnenflame erkennen. Auf der fruheren DarsteIlung nimmt ein Postament die 
Mitte des Platzes ein. Es sollte wohl zur AufsteIlung des Denkmals fur den smwe~ 
dismen Konig und hessismen Landgrafen Friedrich I. dienen. Aber noch urn die 
Wende zum 19. 1ahrhunderts smreibt Casparson, daB der Mittelpunkt des Platzes 
ein Denkmal Konig FriedridlS I. erwarte. Zur AufsteIlung des Konigsdenkmals kam 
es nicht. Man fand sich mit der Errichtung eines Obelisken ab. da der Kreis einen 
festen Angelpunkt verlangte. In westfalischer Zeit kam vorubergehend ein Denk~ 
mal Napoleons zur Aufstellung. 

Wenn festgestellt wurde. daB aUe uber den Platz gefuhrten StraBen auBer der 
Oberen KonigsstraBe nam kurzem Verlauf endigen oder umbremen. so war das bei 
den aus der Altstadt hochgefiihrten StraBen durch die Flucht der alten Gassen be
dingt. Bei der Fortfuhrung dieser StraBen von der nordlimen und nordwestIidten 
Platzseite ware man zu sokhen Harten nicht gezwungen gewesen ; aber zunamst 
endigte ja die PoststraBe an der Mauer und die Kolnisme StraBe optism am Kol~ 
nismen Tor. Aber aum die LandstraBe jenseits des Tores wird nimt gerade weiter~ 
gefuhrt. sondern der alte Wegbestand im stumpfen Winkel zunachst belassen (erst 
im 19. Jahrhundert nahm man die Begradigung vor). Das gleiche zeigt der Plan 
aum bei der Unteren KonigsstraBe nach gleich kurzem Verlauf. Hier blieb die alte 
Stadtrandbebauung mit den Kasernen fur die weitere Rimtung der StraBe bestim~ 
mend. Lediglim die Obere KonigsstraBe stellte in gerader Fuhrung bis zum Konigs
tor am WeiBensteiner Platz (jetzt WilheImshoher Platz) die Verbindung mit der 
Oberneustadt her. Sie ist also noch die barodce Achse. die PrachtstraBe des Konigs. 
die im .. Place pour le Roi" auslauft. in dessen Mitte als Point de Vue die Statue 
des Herrschers stehen soUte. Diese Hauptachse sollte nicht in ihrer Wirkung beein~ 
trachtigt werden. Die optische Kurze aUer anderen StraBen betont aber nun nimt 
nur diese eine Hauptachse. sondern erhoht gleichzeitig den stadtebaulichen Reiz der 
Stadtanlage. Der auf dem Platz stehende Betrachter kann sim nam alien Seiten 
wenden und er wird trotz der einheitlim und symmetrism geplanten geometrischen 
Anlage nie ein eintoniges Bild vor sich haben. Die geringste Drehung oder Blick~ 
anderung bietet einen vollig neuen optismen Eindruck. Dazu fiihren nicht 
allein die in ihrer Grundform gleimen oder ahnlichen. im Detail aber durchaus 
verschiedenen Randarchitekturen. sondern aum die Einblicke in die verschiedenen 
.. StraBenstumpfe". die durch ihren kurzgesteckten Hintergrund (zur AItstadt die 
mittelalterlichen Hauser der QuerstraBen. die kleine Brunnenausbuchtung der 
Karlsstra8e. das Tor an der Kolnismen StraBe. die Stadtmauer an der PoststraBe. 
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die alteren Hauser an dee Unteren Konigsstra6e mit dem Druselturm) etwas In~ 
times haben. Einen wirklichen Blickauslauf hat der Platz our in der sim prachtvoll 
entfaltenden Oberen KonigsstraBe. 

Nicht zuletzt erhielt dee Platz aber eine Belebung und seinen Charakter durch 
die geometrische Aufteilung seiner Innenflame. Sman nam dee Gestaltung seiner 
FHiche. wie sie dee Stich von 1777 wiedergibt. hatte maD nicht rnehr von einer 
Dunhfiihrung der StraBen uber den Platz reden durfen; jeder StraBenarm miindete 
in ihm. Eine Verbindung der Arme wird lediglim durm iiber die Platzfiame gelegte 
FuBwege hergestellt. die aber zunamst aum nur auf das Denkmalspostament fiihren. 
Zwischen diesen Fu6wegen sind die Kreisausschnitte eingegriint. Die in den Platz 
miindenden StraBen finden eine sie gemeinsam verbindende Fortsetzung in dessen 
Randpflasterung. In dem Aquarell Feidels von 1820 sind die Rasenflamen - die an 
die ebenfalls durm Griinbepllanzung durm du Ry angestrebte Aufteilung des 
Friedrichsplatzes erinnern - einer volligen Bepflasterung des Platzes gewimen. 
Dom wurde dies em Pflaster durch ein vom Denkmal ausstrahlendes Mosaikmuster 
jeglime Kiilte und Ode genommen. Von der Entwertung aller iibrigen Platze des 
simon-Louis du Ry ein gutes lahrhundert spater blieb auch der Konigsplatz nidlt 
versmont. Auch seines Mittelpunktes wurde er dabei beraubt. 

Du Ry hatte die architektoDische Begrenzung abgewogen zum MaBstab des um
bauten Raumes. Se in Platz wurde dadurm optisch vergroBert. ohne daB die Rand
bauten deswegen dtirftig ersmeinen. Feidels Aquarell gibt den besten Eindrudc. 
davon. Die an stelle der alten Hauser vor und nam der 19. Iahrhundertwende ge
tretenen Bauten waren zu hom und zu smwer. sie erdrtidc.ten den Platzraum. 

Ein kunstgeschidttlimer Vergleich wurde erkennen lassen. daB Simon-Louis du 
Ry die Anregung zu dieser .. kunstlichen" Platzschopfung smon wahrend seiner 
Studienzeit in Pads empfangen hatte und daB der Konigsplatz eine seltene stadt
baukunstlerisme Qualitat aufweist, die dem Vergleich mit den besten Anlagen der 
Zeit standhalt (Berlin: Belle-Alliance-Platz, in der Namfolge Mansards Place des 
v'ictoires in Paris; BathlEngland: Circus; Munchen: Stern. heute Karolinenplatz. 
hi er smon ganz im Sinne des 19. Jh.). Der Konigsplatz kam der Forderung nam 
Reprasentation nam, bewahrte aber - indem seine Ausdehnung nidtt fiberspannt 
wurde - eine behagliche Intimitat; der Platzraum war fest gefaBt und dennom von 
eiDer optiscnen Lodc.erheit. die keine Eintonigkeit aufkommen lieS. Als .. Place 
Royale" diente er nom der barodc.en Konigsachse. seiDe gleichzeitige Ausbildung 
als Sternplatz war schon die ErfiilIung eines Anliegens des 19.1ahrhuDderts. 

Der Friedrimsplatz 

Dieser Dam dem regierenden Landgrafen Friedrim 11. benannte PIatz soUte Dam 
dem Fall der Befestigungsanlagen innerhalb der Gesamtplanung fUr die Vereinigung 
der beiden Stadte das direkte Zwischenstudc. bilden. Die Auslaufer der beiden an
deren Verbindungsplatze Konigsplatz und Paradeplatz-Rennbahn. d. h. deren, den 
direkten Kontakt mit der Oberneustadt aufnehmenden ausgestreckten Bindeglieder, 
begrenzten diesen dritten Platz: im Nordwesten die Konigsstra6e, im Sfidosten die 
Bellevue. 
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Der Platz liegt auf dem nordostlichen Auslauf des Weinbergs. dessen Plateau 
fiir die Erbauung der Hugenottenstadt 1685 bestimmt worden war. Er nimmt die 
Flache ein zwischen der Nordostbebauung der Oberneustadt und dem Beginn des 
verhaltnisma8ig stark zur Altstadt faUenden Hanges vor dem Zwehrentor. Bis fast 
in die Mitte des Platzes hatten die Bastionen des Festungsgiirtels gereicbt. Den 
Streifen zwismen diesem Gurte! uod der Randbebauung der Oberneustadt hatte 
schon Paul du Ry in seine Planungeo eiobezogen. Ein Entwurf dieser sogenannten 
Esplanade urn 1710 sieht fiir die freie Flache Grunanlagen mit Baumbepflanzungen 
und geradlinigen Wegen vor. Die Siidwest-Nordost-StraBen der Oberneustadt sind 
liber diese Esplanade bis gegen die Walle weitergeflihrt. Aum die weiteren urn die 
gleiche Zeit zu datierenden Plane zur Oberneustadt rechnen smon mit der Schlei
fung der auBeren Bastionen fUr die Anlage der Esplanade. 

Mit dem 1767 errichteten (1.) Koppschen Haus war die Bebauung der Konigs
straBe. die den Nordwestrand des Friedrimsplatzes bilden soUte, in Angriff genommen 
worden. Gleimzeitig begannen unter der Leitung des S.-L. du Ry aum die Arbeiten 
am spater sogenannten n WeiBen Palais" fur den Generalmajor uod Staatsminister 
von lungken an der Nordecke der freien Flame. Die Bauzeit 109 sich bis 1769 hin. 
Dieses Stadtpalais im klassizistischen Barock saumte den nordlicben Beginn der 
klinftigen nordostlichen Platzfront. 

Ein von du Ry 1768 gezeichneter Plan (beute im Staatsarchiv Marburg) gibt 
Auskunft dariiber wie der Baumeister sich die weitere Gestaltung des Platzes vor
stellt: Die Form des langgestreckten Rechtecks in Nordwest-Siidost-Richtung zwi
smen der Konigsstra6e und dem Auehang ergab sim aus der Ortlimkeit als Yer
bindungsraum zwischen Oberneustadt und AIt-Kassel. Die slidwestliche Grenze war 
durch die zur aIten Esplanade gerichtete Front der vil1e neuve ebenso festgelegt, 
wie die nordwestliche durch die KonigsstraBe. Die nordostliche Randbebauung des 
klinftigen Platzes war durch das Palais v.lungken begonnen worden. Flir diese 
Seite des Platzes sah sein Schopfer eine lockere rhythmische SchlieSung durch den 
Wechsel von Architektur und Baumbepflanzung vor. Die Blickseite zum Fuldatal 
soUte von Bauten freibleiben. Dem diagonal zur Platzflache nach Osten abfallenden 
Terrain versuchte der Baumeister durch Terrassierung zu begegnen. Vier Baum
reihen vor den Hausern der Oberneustadt uod der KonigsstraBe, auch vor der bau
freieD Bellevue - hier aUerdings in der Breite eines vorgeschobenen Aussichts
rondells unterbromen - muSten den Platz beleben. gleimzeitig die alleio vollig 
uDverdeckte Armitektur eines Reprasentationsbaues in der Mitte der Nordostseite 
betoneD. Das bedeutete ein optismes Hervorheben des gegeniiber der Neustadt~ 
uDd KODigsstraBenseite tider gelegenen Platzrandes. ]n der Anlage dieses Planes 
sind - entspremend der spateren Ausfiihrung - dem Platz zwei gewimtige Amsen 
gegeben: die entscheideode van 5iidwesten nam Nordosten mit betontem armitek
tonismem Blickpunkt an der tider gelegenen Langsseite und ebenfalls mit faHender 
Teodenz van Nordwesten nam Slidosten in Nutzung der natiirl imen Verbindung 
mit der Landsmaft. 

An den Hausern der KonigsstraBe und dem Palais von lungken 'haute man 
bereits zu dieser Zeit der Planung. An Hand des Entwurfes du Rys laSt sich schon 
die den vorgesehenen Friedrimsplatz fassende weitere Rahmung im einzelnen auf-
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zeigen: Zwei doppelte Baumreihen soIlen sich vom "Weil3en Palais" his Zll der lib er 
den Platz durdtgefiihrten Karlsstral3e ziehen. Zwismen dieser uod der Verlangerung 
der Frankfurter Stra6e erhebt sich das drei£liigelige Museumsprojekt. dem im Aus
ma6 des Grundrisses sman seine spater iiberragende Bedeutung zugesichert ist. Die 
Ausfuhrung dieses Gebaudes wird 1769 in Angriff genommen. Es verrat in seiner 
imposanten Architektur sman das allmahliche Hinneigen S.-L. du Rys zum 
palladiesken Klassizismus englisdter Pragung. Anfang des lahres 1779 war es im 
Bau vollendet. S.-L. du Ry, der in einem "Essai d'une description du Musee Fride
riden" var def Gesellscbaft def Altertiimer Aufsdtlul3 liber dieses Bauwerlc gibt, 
neont es selbst ein "groBartiges Gebaude". Er beschreibt in seinem Essay u. a., wie 
schwierig es gewesen sei, das ... ausgedehnte Prachtgebaude" gerade an dieser Stelle, 
wo sich vorher die Stadtgraben befanden, zu bauen. "Dadurch wurde man ge~ 
zwungen. seine Grundmauern mehr als 30 FuB tief zu setzen, was eine Arbeit von 
mehreren lahren in Anspruch nahm." Wenn man trotz dieser Schwierigkeiten die 
Verwirklichung des Projektes an dieser Stelle unternahm, und du Ry schreibt, daB 
das Gebaude diese Stelle einnehmen .. muBte", so werden bei einem rationellen 
Geist wie dem des S.~L. du Ry gewichtige Grunde dafur gesprochen haben. Diese 
lagen in der Gesamtplanung des Platzes, das heiBt der Notwendigkeit, seiner tider 
gelegenen Uingsseite einen Festpunkt zu geben. der ein Abrutschen des Raumes zur 
Altstadt verhinderte. - Im Sdmitt oberhalb der Grundri6planung dieses Projektes 
zeigt du Ry, wie er dem Gefalle auch durch Terrassierung entgegen wirken will. 

Seiner bedeutenden Stellung als Point de Vue in der Gesamtplanung des Platzes 
und seinem Charakter als Museum der landgraflichen Sammlungen entsprechend 
wurde die Platzfront des Museums Fridericianum reich und wirkungsvoll mit dem 
machtigen antikisierenden Portikus ausgestattet. Die berechnete Wirkung konnte 
aher nur zur vollen Entfaltung kommen. wenn gleichzeitig das Gebaude isoliert 
wurde. Du Ry legte daher anschlieBend an seine beiden SchmaIseiten Plantagen an, 
nie durfte er eine direkte Fortfuhrung der Front durch Bauten dulden. Dennoch ist 
diese Platzwand mit den beiden Eckbauten. dem Palais lungken und der 1770-1774 
erridtteten katholismen Kirche, und dem Museum in der Mitte fur den Augen~ 
eindruck gesdtlossen. la, die lange Front des Museums gibt mit ihrer indirekten 
Fortsetzung uber die Plantagen zu den Eckgebauden dem groBen, diagonal nam 
Osten abfallenden Platz erst den wirklidten Zusammenhalt. 

Die 1770 begonnene katholisdte Elisahethkirche bildet ein architektonisches 
Gegenstuck zum Palais lungken. Der spater so storende Turm wurde erst unter der 
Herrsmaft }eromes 1810 aufgesetzt. Das damaIs sagenannte "Geistliche Haus" 
konnte von S.~L. du Ry in der Fassade dem weltlichen Gegenstuck angeglidten 
werden, da durm die Assekurationsakte tratz des GlaubenswechseIs Friedrkns 11. 
der Protestantismus nach wie var in Hessen Staatsreligian und somit der Bau katho~ 
lis mer Kirchen verboten war, also die Elisahethkirche nam auBen hin nicht als 
Sakralbau in Erscheinung treten durfte. - Auf seinem Plan von 1768 ist dem Af(ni~ 
tekten uber die Zweckbestimrnung des an dieser Stelle vorgesehenen Gebaudes nom 
nicbts bekannt gewesen. Er erwagt hier nom eine Verlangerung der Rennbahn und 
zeidmete ein Pendant zum Ottoneum ein. Beide Bauten verbindet er durch einen 
uber die Kolonnaden nam Westen vorgeschobenen Kreisbogen, der den Verlauf 
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der Rnckfront des an Stelle der spateren Elisabethkirche projektierten Gebaudes 
bestimmt. 

Die Sudostseite des Platzes ist unbebaut. Lediglich die im Schnitt angedeuteten 
Stutzmauern der T errassenstufen vor der Baumbepflanzung der sudwestlichen 
Langsseite des Platzes und den nordostlichen Plantagen sind hier eingezogen, urn 
im rechten Winkel bremend eine Plattform zu bilden. Diese fuhrt auf ein in den 
Auehang vorgesmobenens Rondell. Der hier freien Ausblick uber das Fuldatal 
Sum en de wird 11 in die Landschaft hineingestellt". - DaB der Planer ganz bewuBt 
dieses "Fenster" in die Landsc:haft freilaBt. geht aus seinen samtlichen Entwiirfen 
hervor. S.-L. du Ry hat bei alien seinen Schopfungen, wo die Lage es gestattet, 
eine organische Verbindung von Architektur und Landschaft durch entsprechende 
Ausblicke angestrebt. Die baufreie FortHihrung der "Schonen Aussicht" bis zu den 
Kolonnaden bildet den AbschluS des Friedrichsplatzes zum SUdosten. Optisch wird 
durch diese natiirlime und damit beste Losung der Platz erweitert und eng mit der 
Landschaft verbunden. 

Die Sudwestwand des Platzes war durch die im wesentlichen fertiggestellte Nord~ 
ostrandbebauung der Oberneustadt gegeben. Ihr Iegte S.-L. du Ry auf dem Plan 
von 1768 lediglim zwei doppelte Baumreihen auf einer Terrassenstufe vor. die ihr 
Pendant in den nordostlimen Plantagen haben und die vor der KonigsstraBe - wie 
im Sudosten - im rem ten Winkel umschwenken. urn vor dem StraBenzug smon den 
eigentlichen AbschluS des Platzes im Nordwesten zu bilden. 

Die also bereits vor Durchfuhrung des Plans vorgesehene Baumbepflanzung an 
der Sudwestseite des Platzes soUte das architektonische Gewicht der Nordostseite. 
das durch die Plantagen zwischen den Bauten aufgefullt wurde, unterstreimen. 
nic:ht ab er als Kulisse zum 11 Verdecken" der dahinterliegenden Hauserfront dienen. 
Die allseitige BaumbepfIanzung gehort zur Fassung des Raumes. ist aber audt 
konsequente Fortsetzung des Gedankens der Einheziehung der Landschaft in die 
Armitektur. Gleic:hzeitig wurde der Platz - einer der groBten in Europa - durm 
sie belebt. das Gefalle seines Terrains gemildert. ja sein Gesimt im Zusammen
wirken mit den Bauten eigentlim erst gepragt. Die belebende Asymmetrie, die sim 
durm die ganzseitige Bepflanzung der Siidwestseite gegenuber dem nordostseitigen 
Rhythmus: Bauwerk, Baumreihung, Bauwerk. Baumreihung. Bauwerk ergibt. hat 
im wesentlichen zu dieser Pragung beigetragen und die in damaligen und auch spa
teren Reiseberimten immer wieder hervorgehobene imposante Wirkung des Platzes 
mit dem dadurm noch betonten Sc:hwerpunkt des Museums Fridericianum erh6ht. 

Die alteren Hauser der Nordostrandbebauung der Oberneustadt brauc:hten auch 
nicht verstellt zu werden. Sie waren zwar weder monumental und uberaus prachtig. 
nom reich verziert. Dom waren die HugenottenfassadeD von einer durmweg 
sehenswerten, sc:hlichten. ausgewogenen Architektur. Bei ihrem Nimtvorhandensein 
hatte 5.-1. du Ry hier viel1eimt auc:h nic:ht anders geplant. WenD er seine Haupt
Platzfront mit dem Museum nicht scnmalern uDd das von ihm gedachte Gefuge des 
Platzes nicht storen wollte. durf,te er hier keine Gegengewimte sc:haffen. Das MaB
halten war eine der Haupteigenschaften S.~L. du Rys. Gegenstiicke zu den Bauten 
der Nordostfront des Platzes - und wenn nur zum Museum Fridericianum. das ja 
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gerade in seiner besmeidenen Hohe zwisdten Alt~ uod Oberneustadt ausgleidten 
soUte - waren hier auf der hohergelegenen Seite in der Gesamtwirkung des Raumes 
zu iibermacbtig geworden uod hatten das teotz der Ausdehnung der Flame leimte 
Gefiige des Platzes - was ihn ursprUnglic:h so bewundernswert machte - erdriid<t. 
Der hier vcn der Natur angetragene Platz verlangte eine niedrige. vollig undemon~ 
strative Bauzeile - so wie sie vcn Paul du Ry vorgezeidmet uod vorhanden war, 
urn nicht von vornherein eine nordostwarts gerichtete Steigerung der PlatzanIage 
unrnoglim zu mameD. 

Auf der Mitte des Platzes war das Denkmal Landgraf Friedrichs 11. vorgesehen. 
Zur Zeit seiner Einweihung am 24. August 1783 entsprac:h die Platzgestaltung 
v6Ilig dem du Rysmen Entwurf von 1768. 

Zur Abrundung des Gesamtbildes des Friedrimsplatzes sei nom angefiihrt. daS 
im lahre des Baubeginns der Elisabethkirme 1770 aum die Errimtung des Palais 
Waitz von Esmen an der KonigsstraSe vorgenommen wurde. Das Palais, ein Werk 
S.-L. du Rys mit fein durcbgearbeiteter symmetrischer Fassade mit stark betontem 
dre iac:hsigem Mittelrisalit und zwei einachsigen Eckrisaliten und dem fUr du Ry und 
seine Zeit bezeidmenden Mansarddach, war urn ein erhebliches hinter die Front 
der KonigsstraBe zurUckgezogen. Es bildete das durch seine hahere Lage thronende 
Mittelstiick eines kleinen symmetnsmen Nebenplatzes. Dessen Seitenwande wurden 
durch den Umbau des Palais Maximilian zum Theater bzw. zur Oper - nam der 
dieser Platz aum seinen Namen hatte - und einen weiteren du Ryschen Bau fur ei
nen Kaufmann Roux, die spatere Kommandantur. gebildet. Der intime Charakter 
dieses selbstandigen. betont symmetrisch angelegten kleinen Platzes, der aus der 
Achse bescheiden auf die Fortfuhrungslinie der Sudwestwand des groSen, bewu8t 
asymmetrisch in der BehandIung der Seiten ausgefUhrten Friedrichsplatzes gerUckt 
ist, verrlit das ges talterisdte Variationsvermogen des Stlidteplaners. 

Der Friedricnsplatz war - wie uns verschiedene zeitgenossische Stime und An
simten zeigen - zunlidtst als einheitliche GrUnflliche angelegt. Diese wurde jedoch 
wohl smon zu Beginn der achtziger }ahre aufgelockert, indem man innerhalb der 
durch die Fortfiihrung der Frankfurter und KarlsstraBe uber den Friedrichsplatz 
entstandenen Recntecke die Rasenfllichen durm strahlenfarmig hindurchgezogene 
Wege geometrisch aufteilte uDd dem Platz eine reichere Baumbepflanzung aum an 
der Nordos tseite vor den eigentlic:hen Plantagen - aber unter Freilassung der Mu
seumsfrontl - gab. Welme Wirkung und Smonheit diese PIatzges taltung erzielte, 
vermittelt ein Aquarell des J. W. Kobold aus dem Jahre 1789 (heute im Kupfer
stichkabinett der Staatl. Kunstsammlungen Kassel). Ein Plan aus dem lahre 1786 
zeig t den GrundriS der gesamten Anlage. Bei fortgesmrittenerem Wachstum der 
Baume. als sie das AquareIl von Kobold zeigt. muBte die wei te Ausdehnung des 
Platzes optism verkleinert und die Flame starker auf das Museum konzentriert 
werden. so daB der urspriinglim stark landsmaftsverbundene Platzgedanke auf
gehoben wurde zugunsten eines dienenden Vorplatzes barocker Art. 

Auf dem Plan von 1786 ist smon das Friedrims- oder spatere Auetor eingezeim
net. Es war entstanden in Fortfiihrung des Gedankens der Einbeziehung der Land
smaft in die Armitektur. Urn dieses SUdostfenster oder -tor - nimt nur des Platzes, 
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sondern der ganzen Stadtl - nom Zll betonen, konnte S.~L. du Ry hier am Aue
zugang ohne zu zogern, ja simer mit einer gewissen Begeisterung, eines der damaIs 
nom notwendigen Stadttore erstellen. Kein monumentales oder trutziges Wehrtor; 
ein ganz leichter, nUr wenig akzentuierter Rahmen fUr diesen Landschaftsaushlidtl 
Ein nur angedeuteter Point de Vue fUr die WeiterfUhrung des Blidtesl Allein das 
kUnstlerisme Interesse - einer armitektonism-asthetismen Einstellung, nimt einer 
Zwedcbestimmung entspringend - kommt in den beiden zierlknen 1779-1782 von 
du Ry hier errimteten Wamhausmen zum Ausdrudc. Sie werden his an den auBer
sten Rand des smon auf dem ersten Plan eingezeimneten Rondells vorgesmohen. 
Dieses RondeIl ist aIIerdings aus dem urspriingIimen Halbkreis nun etwas in die 
Breite gezogen worden. - Entgegen dem alIgemeinen Braum, Wachhauser bei dop
pelter Anordnung mit ihren Fronten zur DunhlaBstraSe und damit sim gegeniiher
zustellen, sind hier heide auf den PJatz gerimtet und somit von ihrer eigentIichen 
Aufgabe. der DurmlaBkontrolle. armitektonism gelost. Sie sind aIs Gestaltungs
glieder ganz auf den Friedrimsplatz bezogen. 

Der Stadtplan Seligs von 1781 vermittelt, wie du Ry in einer vom Barodc aus
gehenden Gestaltung von dieser Toranlage den Obergang zum Auepark schafft. Der 
Plan zeigt deutlim, daB der Hang siidostlich des Friedrichsplatzes in die gartnerisme 
Terrassengestaltung der gesamten Bellevue einhezogen werden muBte. Dieser land
smaftlimen Gegebenheit ordneten sich schon die Oherneustadt- und die Esplanade
projekte seit 1710 unter. Du Ry sah die .. Schone Aussimt" aIs Ganzes bis zum 
SmloBplatz. und aIs Mittelstiick dieser Smauseite sollte. durm seine natiirlime Lage 
begiinstigt. der Friedrimsplatz plaziert werden als das eigentliche Tor. durch das 
die Landsmaft Zutritt in die nun auch eigentlime Mitte der Gesamtstadt hahen 
sollte. 

Trotz zahIreimer zeitgenossismer und aum spaterer Gegenprojekte wurde zum 
erstenmal in den kiinstlerismen Bestand des von du Ry gestalteten Friedrims
platzes unter Konig }erome eingegriffen: Das Standbild Friedrims 11. wurde ge
stiint. der Platz selbst zum Stiindeplatz umbenannt. da das Museum nam Aus
raumung seiner Kostharkeiten zum Standehaus erklart worden war. wohei es 
hesonders auf seiner Riidcseite haulich veriindert wurde. die katholisme Hofkirche 
erhielt das aufgesetzte Tiirmmen. und vom Platz selhst wurden die Griinanlagen 
und Baumpflanzungen beseitigt. da auch hier die Franzosen den Platz zum Exer
zieren und Paradieren benotigten. Yon der genialen Einheziehung der Landsmaft 
in die Stadt war nimts rnehr zu spiiren. An die Stelle der Fortfiihrung der Aue Uher 
den Hang uDd den grungestalteten Friedrimsplatz his an die KonigsstraBe. also in 
das Herz der Stadt hioein. trat die ode Flame. wie wir sie aUe nom kennen. Das 
DenkmaI wurde nam Riickkehr des Kurfiirsten Wilhelm I. wieder aufgestellt und ein 
Triumphhogen zwisrn.en den heiden Wamhausmen an der SUdostseite des Platzes 
errichtet; an Stelle der Ieichten BlickfUhrung ein monumentales Tor. 

GroBe Platze wie der Friedricbsplatz konnen als gartnerisme oder Parkanlagen 
oder. wenn wie in Kassel von der Natur angetragen. als reine Landschaftsplatze 
gestaltet werden - wie unter du Ry. In seiner seit dem 19. lahrhundert verodeten 
Form ging die Wirkung des Friedrimsplatzes verloren, so daB er spiiter vielfam 
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als .Bauliicke" angesprochen wurde. Gegeniiber dem 19.1ahrhundert, das bei sol
men GroBenverhaltnissen Ieimt ZUT MaBiihertreibung uDd Schematisierung neigte. 
bielt du Ry mit simerem Gefiihl noch das Verhaltnis zum Raum. Da seine Platz
anlage landsmaftsbetont bleihen sollte. vermied er bewu6t eine EntspredlUng der 
Hohe des armitektonismen Rahmens ZUT GroBe des dargestellten Raumes - was 
wiederum das 19. lahrhundert zur Kritik herausfordern muBte. Filr die Qualitat der 
du Ryschen Platzsmopfung wiirden auch hier wieder kunstgescnidttliche Vergleidte. 
so mit der seit 1795 Place de la Concorde benannten Place de Louis XV. in Paris. 
den Beweis liefem. Die Grundtendenz in def Gestaltungsweise def beiden PIatze
uod aum ihr spateres Sdticksal - zeigt weitgehende Obereinstimmung. Unter Be
rucksichtigung ihrer anders gearteten Gegebenheiten vor Beginn der Gestaltung darf 
man die Schopfung S.-L. du Rys wohl ohne groBe Konkurrenz der Pariser Anlage 
Gabriels getrost zur Seite stellen. 

Die kunstgeschichtliche Stellung des Stadtbaumeisters Simon-Louis du Ry 

Die vorliegende kurze Darlegung zeigt auch ohne vergleichende Betrachtungen, 
daB S.-L. du Ry zu den groBen Praktikern des Stadtebaus seiner Zeit gehorte. Nicht 
weniger hervorragend durfte seine kunstgeschichtliche StelIung als Architekt be
deutender Einzelarchitekturen sein. die er im Rahmen seiner stadtebaulichen Tatig
keit schuf. Ihre eingehende BespredlUng wurde die flieBend zum Klassizismus ten
dierende Entwicklung des Baumeisters aufzeigen. Das ortliche Nebeneinander und 
die zeitlicb dichte Folge der angesprachenen Bauten am Friedrichsplatz beleuchten 
besonders deutlich nicht nur das haulime Anpassungsvermogen des Armitekten an 
gestellte, sehr verscbiedene Bauaufgahen. sondern die Wendesituation der Zeit und 
in ihr das kiinstlerische Werden S.-L. du Rys. Will man eine lahreszahl als Anhalts
punkt fur den - sim flieBend vollziehenden - stilistismen Umbrum des Bau
meisters nennen, so muBte man 1770 wahlen. Das Palais Waitz van Esmen ist in 
seinem Obergangscharakter daher am schwierigsten zu interpretieren. 

Urn die lahrhundertmitte, zur Zeit der Ausbildung S.-L. du Rys und des Be
ginns seines Schaffens, herrsmt in Deutschland das Rakoko vor. Die Tradition des 
sich in Deutschland in der ersten Halfte des }ahrhunderts kraftvoll entfaltenden 
Barocks ist noch nimt gehromen. Die hesonders von Frankreich kommenden klassi
zistismen Stromungen hahen - vor alIem in Norddeutschland - Anklang gefunden; 
vcn einem Baustil des Neuklassizismus ist man jedoch nom weit entfernt. 

Seiner kunstlerischen Umwelt entsprechend baut zUDachst auch S.-L. du Ry. 
Seine BauteD var 1770 verraten den irn Paris des Rokoko ausgebildeten Baumeister. 
Urn so markanter und bewuBter erscheint sein Bruch mit der Tradition beim 1769 
begonnenen Bau des Museums Fridericianum. Hier erstellt er ein Werk. in dem sich 
der Geist des Neuklassizismus ankiindigt. Fast irn gleichen J ahr wird, aber nur 
an zwei weiteren Stellen Deutschlands. dieser Trennungsstrich unter die hisherigen 
Baugepflogenheiten gezogen: am Worlitzer SchloB durch den Fre>herrn Fr. Wilh. von 
Erdmannsdorf - ebenfalls 1769 begannen - und an der Klosterkirche St. Blasien 
im Schwarzwald (erster Plan 1768) des Franzasen Mimel d'Ixnard. kurfiirstlichen 
Hofbaumeisters in Trier. D 'Ixnard war aus der klassizistischen Richtung der franzo-



ShHOH-Louls du Ry als Stadtbaumelster Landgraf FriedrldlS 1l. von HesseH-Kassel ]91 

siscnen Bausmule hervorgegangen; Erdmannsdorf hatte sicn-zusammen mit seinem 
Bauherrn, dem Fursten Franz von Anhalt-Dessau - seine Auffassung in England 
gebildet. Als Autodidakt ohne traditionelle Bindung ging er mehr von der geistigen 
Bewegung aus und stand so dem programmatischen KIassizismus Englands am 
nachsten. 

Der Beginn dieser Bauten liegt fast gleicnzeitig mit dem der suddeutscnen 
Rokokosmliisser Monrepos (1763 ) und Solitude (1764), und der westflilisme Barod< 
erreicnt im Smlo6 zu Munster (1767-1772) seinen Hohepunkt (e rst 1804 wurde 
Monrepos im Inneren in seine neuklass izistismen Formen gekleidet). - Nimt nur 
in drei verscniedenen Landschaften, audt an drei verschiedenen Bautypen trat das 
Neue erstmalig auf: an einer Kirche, einem Schl06 und an einem offentlichen 
Museum (dem ersten seiner Art in Deutschland). Damit war die Bresche in der 
deutscnen Baukunst fur eine neue Entwiddung gesmlagen, die sich allmahlich nun 
uber den "Zopfstil" in die Bahnen des Neuklassizismus ergie6en konnte. Die Deue 
Ricntung fand zunachst - entsprecnend der vorhergegangenen Entwick:lung - im 
Norden starkeren Anklang als im Siiden Deutsdtlands. Der Obergang zum reinen 
KIassizismus vollzog sim daher au6er in Kassel am ehesten in der preu6ischen und 
samsischen Residenz, die beide - gleim Kassel- nam dem Hubertusburger Frieden 
von 1763 eineo namholeodeo Aufsmwung ihrer Bautiitigkeit erlebten. Krubsacius 
(1718-1790), der in seinen Smriften die Blondelschen Forderungen vertrat, verwirk
Hchte im Dresdner Landhaus (1770--1776) das sich anbahnende Streben nach einer 
direkt, moglichst auf die griechische ADtike zuriick:greifendeo Baukunst. Zu den 
Neueren in Berlin gehorten der etwas konservative Carl von Gontard (1736-1802), 
ebenfalls Blondel-Smiiler (er erbaute u. a. die Kiinigskolonnaden in Berlin), und 
KarI Gotthard Langhans (1733-1803 ), der Erbauer des Brandenburger Tors (1788 
bis 1791). 

Wahrend die Bauten der ersten Welle der klassizistismen Erneuerer zwischen 
1770--1790, d. h. der Generation 5.-1. du Rys, bei aller Strenge der Formen einer 
gewissen Anmut nom nidtt entbehrten, wurde bei den Bauten urn und nam 1800 
der Drang zur Monumentalitat bis an die Grenze zur Oberste igerung getrieben. 
Der in Deutschland von den friihen Klassizisten smon erhobene Rut die griechi
sene Baukunst als direktes Vorbild zu nehmen (das franzosisme Empire griff mit 
Vorliebe auf romische Architektur zuruck:), fuhrte gleichzeitig auf den - von der 
ersten Welle nom umgangeneD - Weg einer allmahlimen akademismen Erstarrung. 

Mit se inem im Sinn des Neuklassizismus vollzogenen Bruch mit den zeitiaufigen 
BaugepAogenheiten durch den 1769 begonnenen Museumsbau bewies S.-L. du Ry. 
daB er zu den friihen ausgepragten Baumeistern der neuen Richtung gehorte. Ge
fordert von seinem kunstsinnigen, besonders der .. klassischen Welt" zugetanen 
Landesherrn, hatte er wahrend seiner Studienjahre und Reisen, die sich ringsherum 
anbahnenden armitektonischen und besonders stadtebaulimen Bestrebungen ken
nenge1ernt und aufgenommen, urn sie dann als einer der ersten in Deutschland zu 
verwirklichen. Als Hugenotte war er van Haus aus fur den franzosisch-hollandismen 
Klassizismus vorbestimmt, der durm seine Pariser Studien gefestigt wurde. Von 
Schweden bramte er das verbindende Element, von Italien die unmittelbare Kennt
nis der romischen Antike mit. Im Gegensatz zu seinem Zeitgenossen Erdmannsdorf 
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ist er jedom nie in England gewesen. Aum ist er mit dem Baumeister des Fiirsten 
vcn Anhalt-Dessau. def fast die gleidten Ziele vertritt. soweit festzustellen, nie 
in personlime Beruhrung gekommen. Moglidterweise kannte er jedom Stim- uDd 
Theoriewerke. wie z. B. CampeUs .. Vitruvius 'britannicus". 

Der fur Kassel neue uDd 5ehr personlime Baustil S.-L. du Rys unterstridt seine 
stadtebaulime Leistung uDd stelIte sie nom stacker beralls. Das empfanden deutlich 
die Zeitgenossen abee aum die nac:hfolgenden Architektengenerationen. abwabl der 
Abstand Zllr historisdten Smau fchIte uDd Umbrumszeiten sdmellebig uDd ihJe 
Auffassungen ebense eilig wandelbar sind. Die nadthaltige Wirkung des Stadtbau
meisters Simon-Louis du Ry ist jedoch heute besonders offenbar. nachdem die Zer~ 
storung Kassels im letzten Krieg wiederum gewaltige stadtebauliche Anstrengungen 
van uns fordert . 
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