
JOSEF UTZ VATER UND SOHN 
Zwei Kremser Architekten des 19. Jahrhunderts 

Klaus Eggert 

II. TEIL: WERKE AUSSERHALB VON KREMS 

Vorbemerkung 

In den „Mitteilungen des Kremser Stadtarchivs", Band 19, wurden auf 
Anregung von Univ.-Prof. Stadtarchivdirektor Dr. Harry KOhnel, der den Ver-
fasser dabei sehr geferdert hat, die Kremser Werke des alteren und jUngeren 
Josef Utz sowie von letzterem die Lehrzeitarbeiten veroffentlichr. Hier 
sollen nun die noch verbleibenden Schopfungen folgen, wobei die Vorgangs-
weise bei der Bearbeitung dieses zweiten Teiles der Arbeit Ober beide Utz 
der Vorgangsweise entspricht, die beim ersten Teil beobachtet wurde. 

WERKSKATALOG 
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III. Werke auBerhalb von Krems 2  
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a) Offentliche Bauten 
b) Privatbauten 
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3. Nicht gewil3 dem Senior oder Junior Zuschreibbares 

III. WERKE AUSSERHALB KREMS 

1. Josef Utz senior 
a) Offentliche Bauten 

105. „Schulhaus in Mannasdorf" (Mannersdorf am Leithagebirge). 1 Blatt mit 
FassadenaufriB und Grundrissen beider Geschosse. Unten r.: „Josef 
Utz den 6. Marz 851". Bau mit geringfijgigen Einzelabweichungen aus-
gefuhrt und im wesentlichen erhalten. Mappe 78. 

106. „Plan Ciber die Erbauung eines zweiten Stockwerkes auf das Schul-
gebaude in GfOhl". Mappe 78. 
a) 1 Blatt mit FassadenaufriB, der DetailentwOrfe zur Abanderung der 

Front enthalt, Querschnitt, Grundrissen aller Geschosse, Lageplan. 
Unten r.: Vermerk, in dem aus SicherheitsgrOnden dringend vom Auf-
setzen dieses 2. Stockes abgeraten wird und: „J. Utz 12. Mai 1874". 

b) 1 Blatt mit GrundriB des 1. Stockes. 
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107. 1 Blatt mit Querschnitt, TeilaufriB und GrundriB einer Fassade fOr emn 
unbezeichnetes zweistOckiges Gebaude. Nach den Proportionen und 
dem bis zur Dreizonigkeit gesteigerten Sockel vermutlich em n Offent-
licher Bau. Einen dreizonigen Sockel verwendet Utz Vater beim Gebaude 
des Kremser Vorschavereins, Krems, RingstraBe 44, Werkskatalog-
nummer 34. Unten r.: „J. Utz 20. Dezember 1874". Mappe 78. 

108. Volksschule in Niederranna (ca. 4 km Luftlinie westlich von 
Spitz/Donau). Mappe 78. 
a) 1 Blatt „Ansicht von SOden" (HauptfrontaufriB). Zum Projekt Nieder-

ranna gehorig wegen genauer Entsprechung im MaBstab, Propor-
tionen und Profildetails mit unserer Nr. 108 b und d, die „Volksschule 
in N.[ieder-] Ranna" bezeichnet sind. In der Lambrisfiillung des 
gekoppelten Fensters Ober dem Portal bei 108 a: „Volksschule". 
Unten r.: „J. Utz 5. August 1878". 

b) 1 Blatt „Volksschule in N.[ieder-] Ranna", Querschnitt. Unten r.: 
„J. Utz 5. August 1878". 

C) 1 Blatt GrundriB „Fundament &Keller". Zum Projekt Niederranna 
gehbrig wegen genauer Entsprechung mit unseren Nummern 108a 
und b. Unten r.: „J. Utz 5. August 1878". 

d) 1 Blatt GrundriB „Volksschule in N. Ranna Ebener Erde". Unten r.: 
„J. Utz 5. August 1878". 

b) Privatbauten 

109. „Skizze zur Herstellung eines neuen Portals fOr Herrn Heinrich 
Schwarz". 1 Blatt mit 2 Alternativaufrissen einer Geschaftsfront, beide 
bezeichnet „Schnittwaarenhandlung des Heinrich Schwarz". Links in 
Rillung ,,No 117" (wohl Hausnr.). Unten r.: „J. Utz 20. Juni 1873". Ort 
unbekannt. Mappe 78. 

110. „Hollenburg. 	bau des Hauses No" (die Nummer nicht vermerkt). 
1 Blattfragment mit Querschnitt und GrundriB des Untergeschosses. 
Unten r.: „J. Utz 15. April 1878". Nach dem Zeichenstil und der Signatur 
dem Senior zuzuschreiben. Mappe 78. 

C) Undatierbares 

111. „Plan Ober die Adaptierung des Rathauses im Markt Hollenburg." 
1 Blatt mit FassadenaufriB (Fassade um 1700 entstanden), Grund-
rissen beider Geschosse, Schnitt. Nach dem Zeichenstil, besonders 
den Schattenkonturen, und dem Schriftcharakter dem Senior zuzu-
schreiben. Mappe 78. 

112. 1 unbezeichnetes Blatt, AufriB einer einstOckigen, dreiachsigen 
Fassade, Querschnitt dazu. Im ErdgeschoB Geschaftsfront in der 
gesamten Breite der Fassade. Nach dem Stil von Architektur und 
Zeichnung dem alteren Utz zuzuschreiben. Mappe 78. 
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2. Josef Utz junior 

a) Offentliche Bauten 

113. „Plan eines Thurmhelmes fOr Gfoehl". 1 Blatt mit Aufrif3, 4 Grundrissen 
der Balkenkonstruktion auf verschiedenen HOhenebenen, Schnitt. 
Unten r.: „Krems im Dezember 1880 Anton Steiner Zmstr." (wohl: Zim-
mermeister). Stilistisch ist der Entwurf dem jOngeren Utz zuzuschrei-
ben. Mappe 78. 

114. „Plan-Skizze zur Adaptierung des Pfarrhofes in Lengenfeld." (Bei 
Krems). 1 Blatt mit Grundri13. Unten r.: „Josef Utz 17. Mai 887". Mappe 78. 

115. 1 unvollstandig erhaltenes Blatt. Neuerer Vermerk: „Rathhaus 
Mautern". 1 FassadenaufriB, linker Teil „Rathhaus" (Beschriftung in 
Frieszone des Erkers im 1. Stock), darOber (in Lambriszone des Turmfen-
sters) „1889". Rechter Fassadenteil beschriftet (Ober dem Portal): „K. k. 
Bezirksgericht k.k. Steuer-Depositen". Links em n diagonal durchstriche-
ner SchmalseitenaufriB des Rathausturmes. Nach Bau- und Zeichenstil 
Utz Sohn zuzuschreiben. Mappe 77. Vergleiche unsere Nr. 116. 

116. 1 Blatt, Aufri13 einer Baugruppe, farbig aquarelliert, links Ober dem Por-
tal „Sparcassa", unter dem Turmfenster in der Mitte „Rathhaus", darun-
ter „MDCCOLXXXIX", auf Attika des Giebels rechts „K.k. Bezirks-
ger[icht]". Wegen enger Verwandtschaft zu unserer Nr. 115 wahrschein-
lich Projekt fOr Mautern. Bei Nr. 115 hat aber das Bezirksgericht nur eine 
Fensterachse links seines Portals, bei Nr. 116 vier Achsen. Nach Bau-
und Zeichenstil Utz Sohn zuzuschreiben. Mappe 78. 

117. „Rathaus fOr Weitra". 1 Blatt mit HauptfrontaufriB. lm Fries des Mittelri-
salits zweimal „1892". Unten r.: „J. Utz Krems 1892". Mappe 78. Ein 
Zweitexemplar Mappe 77. Fassade ausgefOhrt, im wesentlichen erhal-
ten. Im Inneren die Haupttreppe stark „modernisiert". 

118. „Kapelle Maria-Elend". Eine Waldkapelle dieses Namens existiert in der 
Kremser Umgebung etwa 6 km (Luftlinie) nordwestlich von Herzogen-
burg; sie gehOrt zur Pfarre Statzendorf. 1 Blatt mit Perspektive, 
Eingangs- und Seitenfrontaufri13, Schnitt, ebenerdigem und Dachstuhl-
grundrif3. Unten r.: „J. Utz Krems 1894". Mappe 78. 

119. „Volksschule in Stein". 1 Blatt mit Haupt- und SeitenfrontaufriB, Quer-
schnitt, Kellergrundri13. Unten r.: „J. Utz 1897". Mappe 77. Erbauung 
1898-99'. 

120. „K. K. Bezirkshauptmannschaft POggstall." (Etwa 12 km Luftlinie nord-
westlich von Melk, wo sich derzeit die zustandige Bezirkshauptmann-
schaft befindet.) 1 Blatt mit HauptfrontaufriI3, Querschnitt, Lageplan. 
Unten r.: „J. Utz 1898". Mappe 78. 

121. „Rathaus in Furth" (bei GOttweig). 
a) 1 Blatt mit Hauptfrontaufrif3, Querschnitt, Grundrissen allerGeschosse, 

Lageplan. Unten r.: „J. Utz 1898". Mappe 78. 1 vervielfaltigtes 
Exemplar Mappe 77. Vergleiche unsere Nr. 121b. 
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b) „Rathaus Furth 1898" (neuerer Vermerk). 1 Blatt mit HauptfrontaufriB, 
Grundrissen von 2 Geschossen. Am Mittelgiebel des Aufrisses: „Er-
baut 1898". Identisch mit unserer Nr. 121a bis auf folgende Unter-
schiede: An der Fassade fehlen bei 121b Oberlichtgitter des Portals 
und Firstziegel. DafOr ist Ober dem Portal em n Balkon, der beim AufriB 
auf 121a fehlt. Bei 121b hinter dem AufriB Kontur von Stift GOttweig 
sichtbar. Mappe 79. 

122. Unbezeichnete Kapelle. 1 unvollstandig erhaltenes Blatt mit 2 Aufrissen 
(beim linken Ober dem Bogenscheitel in Blei „Anno 1900"), Schnitt, 
GrundriB, 2 Gitterskizzen. Vielleicht Gruftkapelle (em n Souterrain ist 
beim Schnitt sichtbar). Stil des Baues und der Zeichnung deuten auf Utz 
junior. Mappe 79. 

123. „Volksschule Lengenfeld". (Bei Krems.) 1 Blatt mit HauptfrontaufriB, 
Querschnitt, Lageplan, Grundrissen beider Geschosse. Am Mittelgiebel 
des Aufrisses „1902". Unten r.: „Josef Utz Krems 1. September 1901". 
Wohl Gestaltung eines alteren Baues mit wenigen Mitteln. 1 Duplikat 
des vervielfaltigten Blattes vorhanden. Mappe 79. 

124. „BOrgerschule Langenlois". Mappe 79. 
a) 1 Blatt, GrundriB ErdgeschoB. Unten r.: „Josef Utz 6. August 1902". 

Vergleiche Nr. 124c. 
b) 1 Blatt, GrundriB 1. Stock. Unten r.: „J. Utz 16. August 1902". Verglei-

che Nr. 124d. 
c) 1 Blatt, GrundriB Erdgescha. Raumdisposition geringfOgig gegen-

Ober 124a verschieden. Unten r.: „Josef Utz 10. September 1902". 

d) 1 Blatt, GrundriB 1. Stock. Gegeniiber 124b an der abgefasten Ecke 
links statt einer Rundnische Fenster. Unten r.: „J. Utz 10. September 
1902". 

b) Privatbauten 

125. Unbezeichnetes Haus (wohl Wohnbau). 1 Blatt mit 5 unvollendeten Auf-
rissen (Fenster, Dachfenster, Fassadenteil) und einer Bleiskizze fOr 
BekrOnungs-Kreuzblume. Beim Dachfenster Alternativdach als Zwiebel-
kuppel (Blei). In Giebelbekreinung des Fassadenteils „1894". Stil von 
Bau und Zeichnung entsprechen Utz Sohn, Mappe 79. 

126. „Gasthof J[osef] Ratzer in POggstall" (etwa 12 km in Luftlinie nordwest-
lich von Melk). 1 Blatt mit HauptfrontaufriB, Grundrissen aller Geschosse, 
Langsschnitt, Lageplan. In Frieszone des Erdgeschosses „Gasthof 
Josef Reitzer zur blauen Traube". Unten r.: „Krems, 15. Oct. 1895 J. Utz". 
Mappe 78. Ein vervielfaltigtes Exemplar, farbig aquarelliert, Mappe 79. 

127. „Trockenanlage fOr die Leimfabrik des Herrn Anton Michel, Rehberg". 
Mappe 79. 
a) 1 Blatt mit AufriB, GrundriB Parterre und 1. Stock, Querschnitt. Zahl-

reiche Blei-Erganzungen. Unten r.: „J. Utz 2. September 96". 
b) 1 Blatt, wie 127a, aber mit Detailerganzungen und Lageplan. Unten r.: 

„J. Utz 1896". 
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128. Unbezeichnete Villa. Mappe 79. 

a) 1 Blatt mit Aufrissen der Eingangs- und einer Seitenfront. An letzterer 
Ober Hochparterre-Fenster „1901". ROckseite unvollendete Blei-
EntwOrfe zum Erweiterungsbau der Kremser Sparkasse (unsere 
Katalog-Nr. 50b). Nach Stil von Bau und Zeichnung dem jOngeren Utz 
zuzuschreiben. 

b) I unvollendetes Blatt, spiegelverkehrt zu 128a, in Einzelheiten davon 
abweichend. 

129. Wohnhaus. Unten r.: „POlz11902". 1 Blatt, Grundri13. Nicht identisch mit: 
„Bau Johann Palz1 Krems", ausgefuhrt, BrandstrOmstraBe 3, unsere 
Katalog-Nr. 62. Nr. 129 ist nach dem Zeichenstil Utz junior zuzuschrei-
ben. Mappe 79. 

C) Undatierbares 

130. „Skizze WI' den Thurm zu Ravelsbach" (ca. 15 km Luftlinie westlich von 
Hollabrunn). 1 Blatt, Aufrif3 der Kirchen-Westfront mit Turm. Stilistisch 
dem Junior zuzuschreiben, wohl um 1900. UnausgefOhrt. Mappe 78. 

131. „Krankenhaus Langenlois" (neuerer Vermerk). 1 Blatt. Grundrif3. Nach 
dem Schriftcharakter Utz Sohn. Mappe 79. 

132. Unbezeichneter Bau (Nobelwohnhaustypus). Mappe 78. 

a) 1 Blatt, Hauptfrontaufrif3, farbig aquarelliert. 

b) 1 Blatt, Seitenfrontaufrif3, farbig aquarelliert. 
Stilistisch dem Wohnhaus Anton Springer, Krems, Hafnerplatz 12 — 
unsere Katalog-Nr. 51 — nahestehend, also wohl Werk von Utz junior 
vom Ende der Achtzigerjahre. Nr. 132 hat auch eng verwandte Dimen-
sionen. Es kann aber kein Alternativentwurf fOr das Springerhaus 
sein, da dessen Hauptfront beiderseitig frei steht, wahrend die 
Hauptfront von Nr. 132 rechts angebaut ist. 

133. „Villa Scheibl bei Stein". Mappe 78. 

a) 1 Blatt mit FassadenaufriB, Querschnitt, Grundrissen beider Ge-
schosse. 

b) 1 Blatt, unbezeichnet, farbig aquarellierte Perspektive, unten Grund-
risse beider Geschosse. Auf- und Grundril3 geringfOgig von 133a ver-
schieden. Unten Mitte: „J. Utz". Wohl Neunzigerjahre. 

134. Unbezeichneter Bau (Wohnhaustypus). 1 Blatt mit Hauptfrontaufrif3 und 
GrundriB 1. Stock, farbig aquarelliert. Unten r.: „J. Utz". Mappe 79. Ver-
mutlich Neunzigerjahre; vgl. Fassade unserer Katalog-Nr. 69, Krems, 
WienerstraBe 20, von 1898. 

135. Unbezeichnete Baugruppe, vermutlich 3 jeweils selbstandig gestaltete 
Wohnhauser. 1 unvollendetes Blatt mit Langsfrontaufrif3 und Grundri13. 
Mehrere Alternativen fOr die Fensterformen beider Obergeschosse. Stil 
von Bau und Zeichnung deutet auf Utz Sohn. Mappe 79. Wohl Ende der 
Neunzigerjahre, da unserer Katalog-Nr. 66 — Bau Josef Utz, Krems, Utz-
straBe 9-13 — nahestehend, der 1898 schon bestanden haben mul3. 
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136. Unbezeichneter Bau (Villentypus). 1 unvollendetes Blatt mit Aufrissen 
von 2 Fassaden und 2 Grundrissen. Stil des jOngeren Utz bei Bau und 
Zeichnung. Mappe 79. Vermutlich Ende Neunzigerjahre. 

137. Unbezeichneter Bau (Villentypus). 1 Blatt mit FassadenaufriB, Orthogo-
nalaufriB der abgefasten Ecke, 2 Grundrissen (einer unvollendet). Stil 
von Utz junior bei Bau und Zeichnung. Mappe 79. Vermutlich urn 1900. 

138. Unbezeichneter Bau (Villentypus). 1 Blatt mit FassadenaufriB und 
Hochparterre-GrundriB, farbig aquarelliert. Unten r.: „Joh. Poitner Pais-
dorf" (wahrscheinlich Poysdorf, ca. 10 km Luftlinie nordOstlich von 
Mistelbach). Stil von Utz Sohn bei Bau und Zeichnung. Mappe 77. Bau 
auffallend ahnlich unserer Katalog-Nr. 75 — Krems, WienerstraBe 45 — 
von 1900. 

139. Unbezeichnete Baugruppe (wohl Gruppe von 2 Villen). Mappe 79. 
a) 1 Blatt mit AufriB Eingangsfront, Schnitt, Grundrissen beider Ge-

schosse des linken Baues. 
b) 1 Blatt, AufriB Eingangsfront. In den Spandrillen des Bogenfensters 

des Pavilions links „CM", Ober der rechten TOr „4". Stil von Utz junior 
bei Bau und Zeichnung. Wahrscheinlich kurz nach 1900 (vergleiche 
unsere Katalog-Nr. 77, Krems, WienerstraBe 54, von 1901). 

140. „Winzerhaus" (nach lnschrift im Friesband des Oberstocks des linken 
Bauteils auf dem AufriB). 1 Blatt, unvollendet, mit AufriB Eingangsfront, 
Querschnitt, Grundrissen beider Geschosse. Stil von Utz Sohn bei Bau 
und Zeichnung. Mappe 79. Vermutlich kurz nach 1900. 

141. Unbezeichneter Bau (Villentypus). 1 Blatt mit Aufrissen von 2 Fassaden, 
Grundrissen aller Geschosse. Stil von Utz Sohn bei Bau und Zeichnung. 
Mappe 79. Vermutlich urn 1900. 

142. Unbezeichneter Bau (Wohnhaustypus). 1 Blatt, FassadenaufriB. Stil von 
Utz Sohn bei Bau und Zeichnung. Mappe 79. Wohl urn 1900. 

143. „Lederfabrik Franz Schmitt, Rehberg. Neue Lacklederfabrik." 1 Blatt mit 
GrundriB, Langenschnitt eines Teiles, Querschnitt. Unten r.: „Josef Utz." 
Mappe 79. Nach Stilkriterien nicht datierbar. 

144. Unbezeichnete Orgel. 1 Blatt mit AufriB — vermutlich der linken Pro-
spekthalfte und des Spieltisches, GrundriB dazu, MaBstab und einem 
Gesimsprofilschnitt. Stil von Werk und Zeichnung deuten auf Utz junior. 
Mappe 79. Wohl frOhestens Ende Neunzigerjahre. 

145. Unbezeichnete Kirche. 1 Blatt mit TurmfrontaufriB, Langenschnitt, 
unvollendeter Querschnittskizze (Blei), TurmteilaufriB Ober Eck, Grund- 

Zeichenstil des jOngeren Utz; dessen eigener schOpferischer Anteil 
beim Bau derzeit unbestimmbar. Mappe 79. 

3. Nicht gewiB dem Senior oder Junior Zuschreibbares 

146. „Gefangenhaus". 1 Blatt mit 2 Grundrissen verschiedener Stockwerke. 
Mappe 78. 
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147. „Plan zu einem Wohnhaus fOr Herrn Anton Hofer in Landersdorf" (zwi-
schen Krems und Rohrendorf). Kleiner Bauernhof. 1 Blatt mit Aufri13, 2 
Schnitten, Grundrissen beider Geschosse. Mappe 79. 

SchluBbemerkung 

In Mautern bei Krems hat Josef Utz senior oder junior einige Hauser 
errichtet. Herr Dr. Gerd Maroli (Mautern), der an einer „Hauserchronik der 
Stadt Mautern a. d. Donau" arbeitet, hat sich liebenswOrdigerweise erboten, 
Material dem Verfasser zuganglich zu machen. Sowie es mOglich ist, wird 
der Verfasser dieses Material bearbeiten und als Nachtrag zu vorliegender 
Arbeit Ober beide Arch itekten Utz in den MK StA verOffentlichen. 

In Mappe 79 befinden sich 2 Blatter „Schulhausbau im IX. Bezirk Galilei-
gasse, Wien". Das erste zeigt den ParterregrundriB, das zweite Querschnitt 
und Lageplan. Beide haben unten rechts den Vermerk: „Vom Stadtbauamt 
Wien im ..." Damit ist dieses Amt als Planverfasser fur diese Schule der 
„RingstraBenepoche" ausgewiesen. Analog dazu verfaBte das Stadtbauamt 
auch beispielsweise die Plane fOr das Wiener Stadtische Padagogium, voll-
endet 1871, Fichtegasse 34. Die EntwOrfe zur Schule in der Wiener Galilei-
gasse kamen vielleicht in den Besitz der Utz, um als Anregung fOr ihre Schul-
bauten zu dienen. 

Josef Utz Vater und Sohn 
als Baukunstler des Kontinuismus auBerhalb Krems 

Grundlage fur diese Untersuchung des Werks bilden die Ergebnisse der 
Untersuchung der Kremser Werke beider Architekten 5. 

Das frOheste nachweisbare Werk von Utz Vater ist das ausgefOhrte 
Schulhaus in Mannersdorf am Leithagebirge (unsere Katalog-Nr. 105). Der 
Entwurf gehOrt stilistisch fast vallig dem vormarzlichen Rationalismus an, er 
ist formal auf simpelste stereometrische Primarformen beschrankt und im 
Ausdruck schematisch-nOchtern. Eines dieser vormarzlichen Stilkriterien, 
das geschoBtrennende glatte Lambrisband, verwendet der altere Utz aber 
auch spater (Kremser Vorschuf3verein, RingstraBe 44, Katalog-Nr. 34, offen-
bar 1870 vollendet). Dieses Band entsprach wohl seiner Neigung WI' den 
Ausdruck der Ruhe und Festigkeit bei einem Bau, auch wenn dieser Bau 
schon der reifen Phase des Kontinuismus nahesteht, wie RingstraBe 44. 

Diesen Ausdruck der Festigkeit besitzt auch das einzige Motiv der Man-
nersdorfer Schule,' das auf den Anfang des FrOhkontinuismus deutet — 
obwohl mit Mitteln, die noch vom Vormarz abhangig sind. Dieses Motiv ist die 
verschrankte F011ungsrahmung der drei ErdgeschoBachsen des Mittelrisa- 
lits, noch einstrebig-schematisch in ihrer flachig-linearen Rechtwinkligkeit, 
aber doch Vorform der Pilaster- (bzw. Saulen-) und Gebalkgliederungen, die 
der Kontinuismus schon frOh verwendete. Als Ausdrucksmittel fur klare 
Festigkeit verwendet Utz senior Rechteckrahmungen, aber zur Zusammen-
fassung mehrerer Fensterachsen, bei dem erwahnten Bau Krems, Ring- 
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straBe 44 und mit groBer Entschiedenheit in gleicher Absicht bei der unda-
tierbaren Fassade, Krems, Obere LandstraBe 13 (Nr. 45 des Katalogs). 

Der GrundriB ist im Sinne „praktischer" Utilitat geordnet, aber er gestal-
tet noch nicht im Sinne des Kontinuismus diese Ordnung zum Ausdruck 
ihrer selbst. Es gibt nur einen Achsialbezug: den durchgehenden Mittelgang 
im ErdgeschoB. Das Treppenhaus hat keinen Bezug dazu, wie er spater im 
Kontinuismus meistens existierte, sondern liegt etwas abseits und wird Ober 
eine Gangwinkelung erreicht. Dieser Sachverhalt ist in Wien beim Wohnbau 
noch etwas spater im Fr0hkontinuismus feststellbar, so IX. Bezirk, Liechten-
steinstraBe 12, FassadenaufriB 9. Juli 1855 (stark verwinkelte Gange); IX., 
Berggasse 4, Baukonsens 2. Juli 1860; I., FriedrichstraBe 6, Baukonsens 
11. September 18606. Bei Offentlichen Monumentalbauten dagegen ist dem 
Verfasser em n solcher Sachverhalt schon urn 1850 nicht mehr bekannt. 

Ein Beispiel fur klare, groBzOgige GrundriBbildung und ebensolche 
Anlage der Kommunikationsraume — namlich in der Mittelachse — ist bei 
Utz Vater der Umbau des Wohnhauses Krems, SchlOsselamtsgasse 2 (damals: 
Untere Schmidgasse, unsere Nr. 40, Entwurf datiert 1864). Der Bau wurde 
ausgef Oh rt. 

GroBzOgig monumental in den Proportionen und Details — abgesehen 
von den noch etwas zierlichen Konsolen des Hauptkordongesimses — ist 
der Entwurf fOr einen vermutlich Offentlichen, unbezeichneten Bau, von dem 
nur Teile in unserer Nr. 107 bekannt sind (datiert 1874). Der Eindruck von 
Zweizonigkeit des Baues, mit starker HOhenrhythmisierung der horizontalen 
Zonen am Bau, ist weit klarer als beim Kremser VorschuBverein, RingstraBe 
44 (Nr. 34, vermutlich 1870 vollendet). Denn bei letzterem finden sich noch 
durchgangig geschoBtrennende Gesimse, bei unserer Nr. 107 gliedert nur 
eines die einstackige Oberzone aus, wodurch diese em n Gegengewicht zu 
dem dramatisch dreifach gestuften Sockel bildet, der sich ahnlich bei Ring-
straBe 44 findet. Die rechtwinklig urn die HauptgeschoBfenster herum gebro-
chenen, unten konsolenahnlich abgeknickten Verdachungen sind eine Anre-
gung britischer „Neogotik". Sie waren besonders im Fr0hkontinuismus 
beliebt; so finden sie sich haufig bei SchloB Grafenegg bei Krems, etwa 1840 
bis etwa 1873 von Leopold Ernst'. Die diagonalen Abfasungen der einge-
schnittenen Fensterrahmen des Hauptgeschosses unserer Nr. 107 ergeben 
in Verbindung mit der ebenfalls schragen Wasserschlag-Abdachung der 
Sohlbankgesimse dieser Fenster reizvolle Schragverschneidungen, die Utz 
senior besonders bei der Kapelle im Kremstal bei Krems (vielleicht 1864 voll-
endet, unsere Nr. 26) kultivierte. Der.Gesamteindruck von Nr. 107 ist, fOr den 
alteren Utz bezeichnend, der einer Festigkeit und Ausgeglichenheit, die trotz 
eines gewissen Ernstes nicht trocken wirkt. 

Die Ausgeglichenheit und auch die GroBz0gigkeit der Verhaltnisse sind 
noch welter gediehen bei der Volksschule Niederranna (EntwOrfe 1878 datiert, 
Nr. 108). Mit einfachen Mitteln (aber ohne nOchterne DOrftigkeit) ist der „klas-
sische" Ausdruck des reifen Kontinuismus erreicht, auch seine Klarheit, die 
nichts mit Schematisierung zu tun hat. Typisch fOr diese Stilphase ist auch 
die direkte Tektonik — also die Herstellung der tektonischen Beziige ist 
nicht etwa an Ornament delegiert, wie in der Spatphase sehr oft. Die Hori-
zontalerstreckung des Baues ist durch die Portalachse und durch die Selb- 
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standigkeit der Fensterachsen, die jeweils eigene Parapets haben, ausgegli-
chen. Das Portal als toskanische Aedikula mit RundbogentOr ist dem Portal 
von Krems, RingstraBe 44 (Nr. 34, vermutlich 1870 vollendet) ahnlich. 

Auch der GrundriB besitzt den Ausdruck einer klaren, harmonischen Ord-
nung jenseits bloBer „NOtzlichkeit". Hinter einem T-fOrmigen Gangsystem in 
der Mittelachse I iegt die urn einen offenen Schacht herum gebrochene Treppe, 
die mit seitlichen kleinen Anraumen auBen rOckwarts vortritt. Der achsiale 
Gang mit rOckwarts auBen vortretender Treppe ist bei Utz Sohn dann haufig, 
bei Wohnhausern faiit aber meistens die ruckwartige Gangerweiterung fort; 
der Gang ist also nicht T-fOrmig, und die Treppe bildet kein Rechteck wie in 
Niederranna, sondern em n Halbrund oder halbes Sechseck. Wohnhausbei-
spiele vom jOngeren Utz aus Krems sind: Edmund-Hofbauer-StraBe 6-10 
(Nr. 56, EntwOrfe 1891-1893), DinstIstraBe 10 (Nr. 60, em n Entwurf 1893 datiert), 
BrandstrOmstraBe 5 (Nr. 63, Entwurf 1894), BrandstrOmstraBe 7 (Nr. 67, Ent-
wurf 1897), WienerstraBe 20 (Nr. 69, Entwurf 1898), RingstraBe 57 (Nr. 70, Ent-
wurf 1899), SchillerstraBe 18, 20 (Nr. 71, Entwurf 1899), FriedrichstraBe 7 
(Nr. 79, Entwurf 1902). Ein Werk beider Utz in Krems mit diesem Kommunika-
tionssystem ist die Schule Hafnerplatz 1-2 (Nr. 38, Entwurf 1893). AuBerhalb 
Krems findet sich das System bei Utz Sohn beim Rathaus Furth (Nr. 121, Ent-
wurf 1898). Abgegangen davon wird beim jOngeren Utz besonders bei Wohn-
hausern „im Villenstil" oder bei Villen wegen des angestrebten Charakters 
indirekten Gleichgewichts, das eine malerische Gesamtkomposition ermOg-
licht. 

Stilistisch dem alteren Utz zuzuschreiben ist em n undatierter und unbe-
zeichneter AufriB (Nr. 112). Er ist noch dem frOhen Kontinuismus nahe, 
besonders in der betonten Flachigkeit der bevorzugt verwendeten F011ungen 
(sogar im Fries des Hauptkordons) und in der fragilen Zierlichkeit (Laden-
front ErdgeschoB) mit ihren elegant-preziasen facherfOrmig vergitterten 
Rundbogen. Das Ganze wirkt substanzfrei — das ist em n Hauptanliegen des 
Kontinuismus. Auch besitzt es einen schwer definierbaren Zauber gemOtli-
cher Gravitat, der in der Stimmung der Selbstzufriedenheit sein sicheres, ruhi-
ges Fundament besitzt. In den meisten F011ungen ist em n zartes Ornament 
skizziert, ahnlich der Fassade Krems, Obere LandstraBe 13 (Nr. 45, undatier-
bar), wo auch die ErdgeschoBfrieszone (mit Geschaftsbeschriftung) gekop-
pelte Konsolen und der Oberstock gerade Fensterverdachungen auf Konso-
len hat. Jedoch kommt Ornament im Werk von Utz Vater nirgends in dem 
Grade vor wie bei unserer Nr. 112. Von ihm, dessen Werk leider bis jetzt nur 
ganz fragmentarisch bekannt sein kann, wie schon im Krems gewidmeten 
Tell vorliegender Arbeit erwahnt, mOssen wir nun Abschied nehmen. 

Beim jOngeren Utz fanden wir unter den Werken fOr Krems zwischen 1889 
und 1893, also im Spatkontinuismus, viermal em n ziemlich direktes Fortleben 

von dessen mittlerer, reifer Phase 8. Das war im Spatkontinuismus, wie an 
der Schule Hafnerplatz 1-2 (Nr. 38, Entwurf 1893) gezeigt 9, besonders haufig 
beim Offentlichen Monumentalbau der Fall, da dessen in der reifen Phase 
geschaffene Typen als Oberzeitlich (nicht zeitlos) gOltig aufgefaBt und dem-
nach zwar nicht kopiert, aber kontinuierlich abgewandelt wurden — das 
Bedurfnis nach Innovation konnte sich gar nicht einstellen. Em n solch.er 

Offentlicher Monumentalbau von Utz junior, der ZOge des reifen Kontinuis-
mus weiterfOhrt, ist auBerhalb Krems das (ausgefOhrte) Rathaus in Weitra 
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(Nr. 117, Entwurf datiert 1892). Nur das in sensibler, zierlicher Bewegtheit 
vielteilig gegliederte UhrtOrmchen verrat hier die Spatstufe. Was das 
Obermachtige Mittelrisalit angeht, hat der Bau im Werk des Junior keine der-
zeit bekannte Parallele. Vorbild konnte hier das Palais Erzherzog Ludwig 
Victor, Wien, Schwarzenbergplatz 1, gewesen sein, erbaut von einem Lehrer 
des jungeren Utz, Heinrich Freiherrn v. Ferstel, 1863-1869'0. Es ist ems der 
groBartigsten Wiener Palais der Epoche des reifen Kontinuismus. Utz Sohn 
hat in seiner Lehrzeit Details davon gezeichnet (Nr. 24). Dort findet sich em n fOnf-
achsiges — in Weitra em n dreiachsiges — Mittelrisalit, wie in Weitra von je 
einer Fensterachse flankiert. Das Hauptgescha beider Mittelrisalite ist 
nach dem System des Kolosseums in Rom in Fensterarkaden mit korinthi-
scher Ordnung — in Weitra gekoppelte Saulen — gegliedert. Die Mittel-
achse hat bei beiden Bauten einen Dreieckgiebel, dessen Spitze mit der 
Oberkante der Attikabalustrade auf dem Hauptkordongesims bOndig geht. 
Das linke ErdgeschoBfenster in Weitra ahnelt in der Art seiner Quaderrah-
mung stark den Mezzaninfenstern, die beim Wiener Palais das Mittelrisalit 
flankieren. Weitra hat auch wie Wien 3 Portale im Mittelrisalit. Hauptunter-
schied zu Wien ist, daB in Weitra das ObergeschoB Ober der Beletage 
( = HauptgeschoB) fehlt und das Mittelrisalit in Weitra em n tOrmchengekrOn-
tes Zeltdach besitzt, eine Dachform, die bei Palais des Kontinuismus an die-
ser Stelle eines Baues nach Kenntnis des Verfassers nicht vorkommt und 
somit offenbar die Bauaufgabe Rathaus formalsymbolisch ausdrOckt. Auch 
hat das Rathaus den Ausdruck klassischer Ausgewogenheit, wahrend das 
Palais dramatischere Formendichte und grOBere Abwechslung im Rhythmus 
zeigt. So ist beim Palais bei der Loggia des Mittelrisalit-Hauptstockes die 
Wandflache eliminiert, wahrend sie bei Utzens Rathaus in ruhiger Weise mit-
spricht — nicht nur bei der Loggia, sondern allgemein. Eine ruhige Gro1z0-
gigkeit und Proportionsweite herrscht beim Rathaus Weitra Oberhaupt allge-
mein — wieder abgesehen von der graziasen, phantasievollen Pikanterie 
des gesteilten Uhrturms. Seit den EntwOrfen fOr Krems, HofbauerstraBe 6-10 
(Nr. 56, EntwOrfe 1891-1893) hat Utz Sohn solche vertikal aufschieBende 
TOrmchen und ihnen formal angenaherte Dachfenster Oberaus haufig ver-
wendet, sodaB sie eines seiner Stilmerkmale bilden, jedoch nicht mit Aus-
schlieBlichkeit bei ihm zu finden. 

Das Loggiamotiv im Mittelrisalit-HauptgeschoB wird 1898 von Utz Sohn 
beim Entwurf WI' das Rathaus Furth (Nr. 121) abgewandelt, das uns jetzt 
beschaftigt, weil es em n ROckgriff auf die soeben erwahnte Baugruppe Hof-
bauerstraBe 6-10 in Krems ist, und zwar auf deren AusfOhrungsprojekt 
(Nr. 56f). Das Verhaltnis des gegiebelten Mittelrisalits zu den Proportionen 
des Bauganzen ist ahnlich; dann wurde in Furth an den Ecken der Haupt-
front der linke Eckerker der Kremser Wohnbaugruppe abgewandelt. Auch 
die ErdgeschoBfenster beider EntwCirfe ahneln einander. Aber statt der 
generellen individuellen Abwechslung bei der Wohnhausgruppe herrscht 
beim Further Rathaus mehr RegelmaBigkeit, um entsprechende Monumen-
talitat zu erreichen, und klare GroBzOgigkeit. Formenabwechslung, aber 
nicht so sensibel bewegt wie bei HofbauerstraBe 6-10, sondern ruhiger und 
direkt tektonisch, ist dem Mittelrisalit als Steigerung vorbehalten, dem in 
absichtlich etwas untergeordnetem MaBe darin die Eckerker entsprechen. 
Das Rundbogenportal mit Rahmung als toskanische Aedikula ist wohl vom 
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Vater Obernommen (Krems, RingstraBe 44, unsere Nr. 34, Volksschule 
Niederranna, Nr. 108). Der Sohn verwendet es 1894 bei der Kapelle Maria 
Elend (Nr. 118) und 1898 bei der Bezirkshauptmannschaft Paggstall (Nr. 120), 
und zwar in beiden Fallen mit Dreiecksgiebel, aber auch bei Privatbauten, so 
1893 Krems, Obere LandstraBe 25-27 (Nr. 59), im gleichen Jahre ebendort 
DinstIstraBe 10 (Nr. 60), auch zuweilen mit gekoppelten Saulen, beispiels-
weise beim eigenen Bau Krems, UtzstraBe 9-13 (Nr. 66) und mit rustizierten 
Saulenschaften wie beim Further Rathaus oder Utzstral3e 9-13 auch etwa 
Krems, WienerstraBe 25 (Nr. 61), urn nur einige Beispiele zu nennen. Sie 
genOgen, urn zu beweisen, daB das Rundbogenportal mit Rahmung als tos-
kanische Aedikula in verschiedenen Auspragungen die bevorzugte monu-
mentale Portalform beider Utz war. 

Vom Rathaus Furth kann cum grano salis zusammenfassend gesagt 
werden, daB es eine gemaB der frOheren, namlich der reifen, „klassischen" 
Stufe des Kontinuismus harmonisierte Abwandlung von HofbauerstraBe 6-10 
bildet. Der „ROckgriff" auf die frOhere Phase ist dabei nier (wie oft in der 
Spatstufe) bei der Bauaufgabe des Offentlichen Monumentalbaus so begrOn-
det, wie kurz bei der Besprechung des Rathauses Weitra oben angefOhrt. 

Auf einer etwas spateren Stilstufe stehen zwei EntwOrfe, von denen der 
eine gewil3 und der andere wahrscheinlich fOr das Rathaus, Bezirksgericht 
und die Sparkasse Mautern bestimmt ist (Nr. 115, 116). Das Prinzip direkter 
harmonischer Einheit, wie bei den Rathausern Furth oder Weitra, ist bei dem 
wahrscheinlich fOr Mautern bestimmten Entwurf Oberhaupt nicht zu finden. 
In indirektem — also nicht durch Symmetrie erreichtem — Gleichgewicht 
werden die weitgehend verselbstandigten Bauteile durch ebenfalls verselb-
standigte Gruppenkompositionen (vertikalisierte, monumentale Einzel-
motive) gegliedert und gesteigert. Allein das Rathaus, der Mittelbau der 
ganzen Gruppe und ihr hOchstgesteigerter Teil, ist in sich symmetrisch. Glie-
derung eines Baues oder einer Baugruppe durch so stark verselbstandigte, 
asymmetrisch angeordnete Motivkompositionen ist em n Prinzip des Spatkon-
tinuismus. Aber bei Offentlichen Monumentalbauten, wie hier, findet es sich 
relativ am wenigsten. Beide Utz haben es auch sonst in ihrem bisher bekann-
ten Oeuvre niemals bei Offentlichen Bauten angewendet. 

Beim Rathaus besteht die vertikale Motiv-Obereinanderkomposition 
konkret in einem Erker Ober dem Portal. Das ist em n Lieblingsmotiv des jOn-
geren Utz beim Wohnbaull, wobei aber der Erker nicht wie bei unserer Nr. 116 
zu einem Turm erhoht wird, sondern einen Giebel Ober sich hat, wodurch 
behagliche Beschirmtheit der privaten Welt symbolisch ausgedruckt wird. 
Einmal, beim AusfOhrungsentwurf fOr HofbauerstraBe 6-10 in Krems, also 
einemWohnbau, hat der Erker bei Utz Sohn aber auch em n schmales, sehr 
gesteiltes Walmdach, ahnlich Nr. 116, aber nicht wie dieses wohl fOr 
Mautern bestimmte Blatt em n Stockwerk oberhalb des Hauptkordongesimses. 
Dieses Stockwerk laBt den Turm monumentaler wirken. Es handelt sich ja 
um Offentlichen Mon umentalbau. Die Zentrierung dieses Rathauses in sich 
durch die Portal-Erker-Turm-Achse, die Symmetrie des Rathauses und seine 
formale Dichte (Skulpturmotive) kommen in echt romantischer Auffassung 
erst durch eine Kontrastkomponente zur vollen Wirkung, namlich durch die 
Gelagertheit und geringere formale Dichte der Flankenbauten (Sparkasse 
und Bezirksgericht). Ebenso wirkt die Gelagertheit dieser Flankenbauten 
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erst voll durch die kontrastierte Konzentration und Aufsteilung beim Mittel-
tell der Gruppe, dem Rathaus. Diese romantische Harmonie aus polarem 
Kontrast ist eine Hauptgrundlage fOr kontinuistisches Schaffen. 

Der zweiachsige Beletagenerker beim linken Tell der Baugruppe, bei der 
Sparkasse, ahnelt den beiden Erkern von Krems, Schmelzgasse 7, von 1892 
(Nr. 58). 

Das Portal des Bezirkgerichtes auf Nr. 115 und 116 hat eine Sprenggie-
belbekrOnung; zwischen die Giebelsegmente ist die Lambris des Fensters 
Ober dem Portal einkomponiert. Diese Art von BekrOnung zeigt auch das 
Hauptportal eines stilistisch auf etwa derselben Stufe stehnden unbezeich-
neten Nobelwohnhaus-Entwurfes (Nr. 132a, b). Als Ganzes ist Nr. 132 dem 
Kremser Haus Anton Springer, Hafnerplatz 12 (Nr. 51, EntwOrfe 1887-1888) 
auffallend ahnlich, also wahrscheinlich auch Ende der Achtzigerjahre ent-
standen. Von Nr. 132 gilt das von Nr. 51 Gesagte 12, nur ist bei Nr. 132 keine 
Steigerung zu gekoppelten Achsen vorhanden, die Wandflache hat grOBeren 
Rang und der Bau ist nicht nur faktisch horizontaler proportioniert, sondern 
auch mehr in der Horizontalen betont. Auch wirkt die Architektur etwas 
„leichter" als beim Springerpalais und die Konturen, besonders die der Fen-
ster, sind noch etwas bewegter. Wegen dieser beiden letzten Sachverhalte 
ist Nr. 132 wohl etwas spater als das Springerpalais anzusetzen. 

Den Wohnhausern „im Villenstil", wie sie Josef Utz der JOngere in den 
Neunzigerjahren in Krems baute — beispielsweise WienerstraBe 25 (Nr. 61), 
BrandstrOmstraBe 3-5 (Nr. 62, 63) oder RingstraBe 55-59 (Nr. 70) — entspricht 
stilistisch unsere Nr. 125 (Entwurf fOr em n unbezeichnetes Gebaude). Ein 
Unterschied zu allen vergleichbaren Hausern des jOngeren Utz besteht aber 

100r44  bei diesem Entwurf von 1894: das ObergeschoB ist nicht nur qualitativ, son-
dern auch quantitativ, und zwar bezOglich der FensterhOhe, sehr gegenOber 
dem ErdgeschoB gesteigert. Der Giebel Ober dem doppelachsigen Balkon-
erker beginnt unten mit langen geraden Schragen, darauf ist em n querrecht-
eckiger Aufsatz komponiert, bekrOnt wieder von einem Giebel. Diese Giebel-
form verwendete Utz Sohn em n zweites Mal bei RingstraBe 55-59 (EntwOrfe 
1898 bzw. 1899, Nr. 70) und em n drittes Mal, wobei die Giebelflache durch emn 
Pilasterpaar gegliedert ist, 1898 beim Entwurf fOr das Rathaus in Furth 
(Nr. 121). 

Als stilistisch auf derselben Stufe sei hier der Gasthof Josef Rotzer in 
Poggstall, entworfen 1895 (Nr. 126), angeschlossen. Wie strichlierte Mauer- 
zOge auf dem ErdgeschoBgrundriB und die Bezeichnung „Alter Keller" auf 
dem KellergrundriB beweisen, handelte es sich urn einen Umbau. GemaB 
dem Architekturempfinden des Spatkontinuismus gestaltet Utz die beiden 
Bauteile als relativ verselbstandigt — wenigstens in der Unterzone, wahrend 
die Gestaltung der oberen Einheit stiftet, sodaB aus der relativen Selbstan-
digkeit der beiden Bauteile kein Zerfallen des Bauganzen werde. Die ausge-
rundete Ecke zwischen den Bauteilen wird geschickt zu einem TOrmchen-
motiv gestaltet, das eine Vertikalbetonung des Gesamtbaues schafft und 
zugleich die Ecke zu einem architektonisch wirksamen Gelenk zwischen den 
beiden Bauteilen macht. Ein Gelenk, das ebenso verbindend wie verselb-
standigend wirkt. Eins solche Fassade zeigt die Befahigung des jOngeren 
Utz, die „realen" Bedingtheiten einer kunstlosen GrundriBform zu aesthe-
tischer Harmonie zu bringen, ohne sie aber zu „verstecken". Das Ganze, 
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wenn auch nicht sehr gesteigert, hat eine gewisse malerische Monumentali-
tat und gleichzeitig den Ausdruck selbstzufriedener Behaglichkeit. 

In den Neunzigerjahren dOrfte auch die Villa Scheib! bei Stein entworfen 
worden sein (Nr. 133). Die beiden erhaltenen EntwOrfe differieren nur in 
wenigen Einzelheiten. Es ist eine Villa im eigentlichen Sinne des Begriffes 
im Kontinuismus, wie ihn der Verfasser im ersten, Krems gewidmeten, Tell 
dieser Arbeit Ober beide Utz gekennzeichnet hat 13. Villenbauweise spricht 
sich unter anderem in verschiedener Richtung und Staffelung der Bauteile 
aus, sowohl im GrundriB als auch im AufriB. So besteht die Villa Scheibl im 
GrundriB aus zwei Rechtecken, deren Richtungen rechtwinklig zueinander 
stehen. Das eine Rechteck ist zurOckgestuft. In den Winkel ist eine gestreckte 
Veranda mit Freitreppe eingestellt. Eine solche Veranda mit Freitreppe ver-
wendet Utz junior auch 1899 bei der Villa Zoff, Krems, WienerstraBe 53 (frO-
her 43, unsere Nr. 72). Aber dort tritt sie raumlich vor Stufungen der einzelnen 
Bauteile. lhre Bauteile verklammernde Aufgabe erf011t sie also auch durch 
Uberschneidung. 

Im AufriB ist der Bau aus dem Kontrast eines vertikal und eines horizon-
tal betonten Bauteils komponiert. Beide Bauteile steigern sich wechselsei-
tig und sind durch die loggienartige Veranda mit ihren RundbOgen und der 
zum senkrechten Bauteil hin ansteigenden Diagonalen der Freitreppe ver-
mittelt. Abruptheit, besonders abruptes AufeinanderstoBen von Kuben oder 
bloB von rechten Winkeln, ist zum Kontinuismus gegensatzlich. Wie im 
GrundriB, besteht auch im AufriB Staffelung der beiden Bauteile und der ver-
mittelnden Veranda. Die Vertikalisierung des linken Bauteils wird bei phan-
tasievoller Formenabwechslung durch das Aufeinanderkomponieren der 
Fensterachsen in der Wirkung gesteigert. Bei 133a ist auch das Giebelfen-
ster in diese Ubereinanderkomposition einbezogen. Die fur den jOngeren Utz 
so bezeichnende aufschieBende Gesteiltheit des TOrmchens wird durch die 
Kontrastkomponente der Dachabstumpfung darunter (KrOppelwalmbildung) 
in der Wirkung gesteigert. AuBerdem ergibt die KrOppelwalmbildung im 
Sinne der Epoche malerische Schragen. 

Die Raumkategorien der Villa sind nicht nur de facto gruppiert, sondern 
diese Gruppierung findel auch Ausdruck im GrundriB. Im turmbekrOnten 
Trakt finden sich die wesent lichen Raume beider Stockwerke, zur Haupt-
front hin Speisezimmer und Salon. Eine Zone der Kommunikationsraume, 
der allerdings das Rauchzimmer eingefOgt werden muBte, liegt zwischen 
den Hauptraumen und dem ebenso geschlossenen Komplex der Obrigen, 
wobei im ErdgeschoB die utilitatsbedingten Raume konzentriert sind. 

Eine elegant pointierte Kontrastwirkung bei der Villa Scheibl besteht 
schlieBlich in dem Gegensatz zwischen den gequaderten Baukarpern 
einerseits und der luftigen, teilweise filigranen Durchbrochenheit und Form-
abwechslung von Veranda, TOrmchen,Giebelverkleidung und Balkon anderer-
seits. Auch dieser Kontrast wirkt einheitsstiftend. 

Die Volksschule in Stein, deren Entwurf 1897 datiert ist (Nr. 119), gehOrt 
einer etwas spateren Stilstufe als die bisher behandelten Bauten an, aller-
dings nur im Erdgescha. Dort findet sich die Tendenz zur Profilierungs-
Reduktion des spatesten Kontinuismus ausgepragt. Denn die Fenster.sind 

rahmenlose Einschnitte zwischen Quaderbanderungen. Im Mittelrisalit 
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allein ist das Phanomen gemildert; dort haben die Parterrefenster Sohl-
banke und oben im Sturz Keilsteine. Solche rahmenlosen Rechteckfenster 
zwischen hart auf sie stoBenden Quaderbandern verwendete der jOngere Utz 
dreimal bei secessionistisch beeinfluBten Bauten: Krems, FriedrichstraBe 7, 
linker Tell, 1902 (Nr. 79); KasernstraBe 17a (FriedrichstraBe 2), 1903 (Nr. 81) 
und Ecke RingstraBe/DinstIstraBe 10, undatiert (Nr. 95), jeweils wie bei der 
Steiner Schule im ErdgeschoB. Das Obergescha und die — eng von der 
Kremser Knaben- und MadchenbOrgerschule Hafnerplatz 1-2, entworfen 
1893 (Nr. 38), abhangigen — Portale sind auch Mitte der Neunzigerjahre so 
beim jOngeren Utz denkbar. 

Der Dualismus Knaben- und Madchenschule muBte gemaB der Konzep-
tion des Kontinuismus von Baueinheit zur Synthese gebracht werden. Bei- 
spielsweise beim Wiener Reichsratsgebaude stand Theophilos Eduard Frei-
herr v. Hansen vor demselben Problem: da war es der Dualismus Herren- und 
Abgeordnetenhaus, Hansen brachte beide zur Einheit, indem er einen Mittel-
bau — das tempelartige Peristyl — hinzufOgte. Die Fundierung dieses Parla-
mentsbaues begann am 2. September 1874 14. Bei der Steiner Schule ware 
em n solcher Mittelbau aus finanziellen GrOnden wohl unmOglich gewesen, 
aber optisch lOste Utz das Problem auf ahnliche Art in der Ebene ,der Front. 
In deren Mitte verlauft hinter der Fassade die Trennungswand der beiden 
Schulteile, sie ist aber aesthetisch nicht existent. Der Bau hat em n macht-
voiles Mittelrisalit. An dessen Flanken liegen die beiden Eingange — die 
Zweiteiligkeit des Gebaudes wird also nicht etwa einfach „versteckt". Aber 
die Eingange liegen eben in dem Risalit, Oberdies wirkt die Attika desselben 
mit der Aufschrift „Volksschule" verklammernd. Also trotz der zwei Portale, 
deren Achsen in beiden Geschossen noch verselbstandigt monumentali-
siert sind, auch in der Attikazone, und nach einer Bleiskizzierung sogar 
TOrmchen erhalten sollten, hat der Bau Einheit, und zwar im Sinne der Zeit 
eine differenzierte, keine naive, wilkOrliche Unifizierung etwa. Die Lbsung, 
wie sie hier in Stein entworfen wurde, ist ahnlich geistreich wie die Verbin-
dung eines Bahnhofes und eines Bahnhotels durch einen Perron auf einem 
Lehrzeitentwurf von Utz Sohn, entstanden 1880 (Nr.22). 

Die eine Seitenfront der Steiner Schule ist gegiebelt. Solche reich 
komponierten und phantasievoll gestuften Giebel an Seitenfronten sind 
beim jOngeren Utz beliebt; sie kommen vor beim Stadttheaterentwurf fOr 
Krems 1904 (Nr. 49f) und, wie in Stein in voller Frontbreite, beim Café Stadt-
park in Krems (Nr. 84) 1905. 

Der GrundriB der Steiner Schule ist zweihOftig und in der Lange nach klar 
durch einen Gang geteilt. Eine derartige Bautiefe, die zwischen zwei Raum- 
fluchten einen Gang erlaubt, besitzt sonst kein Offentlicher Monumentalbau 
von Utz Sohn. 

Ende der Neunzigerjahre dOrfte auch der unbezeichnete Entwurf Nr. 135 
entstanden sein, der vermutlich drei Wohnhauser zeigt und uns nun beschaf-
tigt. Das Blatt zeigt stilistische Verwandtschaft mit Krems, UtzstraBe 9-13 
(Nr.66), das 1898 schon bestanden haben muB, aber lediglich im formalen 
Charakter von Details wie etwa teilweise den ErdgeschoBfenstern und eini-
gen des Hauptgeschosses beim mittleren Hause; und allgemein besteht 
Verwandtschaft in der Art der Steigerung barocker Kurvierungen bei Fortbe-
stehen der direkt tektonischen Architektur und der „klassischen" ausgewo- 
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genen Rhythmisierung der reifen Phase des Kontinuismus. Durch diese Bei-
behaltung von Prinzipien der mittleren Stilstufe des Kontinuismus unter-
scheidet sich die Dreihausergruppe Nr. 135 etwa vom Springerpalais, Krems, 
Hafnerplatz 12 (Nr. 51), EntwOrfe schon 1887-1888. Statt einer durchgangig 
direkten Tektonik ist beim Springerpalais ja die Herstellung der BezOge 
mehr an selbstandige Kompositionen aus durch Skulptur bestimmten 
Motiven Obertragen 15. Da die Konzeption zeitlicher Kontinuitat, die neben 
der Konzeption einer raumlichen im falschlich so genannten „Historismus" 
besteht, nicht der zwanghaften Vorstellung von einem Mechanismus des 
„Veraltens" einfach gemaB eines angenommenen „Verlaufes" der „Zeit" 
unterlag, war kontinuierliche Beibehaltung von Prinzipien einer frOheren 
Phase wie bei UtzstraBe 9-13 oder Nr. 135 mOglich, wobei kein unschOpf-
erisches „Nachmachen" vorlag. So ist unter den verschiedenen Detailalter-
nativen auf Nr. 135 auch beim mittleren und rechten Bau Gliederung durch 
lisenartige sch male Rechteckf011ungen vorgesehen, die bei nicht mehr vom 
reifen Kontinuismus beeinfluBten Werken von Utz junior mehrfach vorkom-
men — so auch im obersten GeschoB von UtzstraBe 9-13 oder noch betonter 
beim Kremser Café Stadtpark 1905 (Nr. 84) und der Kremser Villa Seif am 
Hundssteig 1907 (Nr. 86). Und allgemein wirken die Details bei Nr. 135 gegen-
Ober dem reifen Kontinuismus viel mehr zierlich sensibel und leicht bewegt. 
Es wurde also, nochmals sei es gesagt, em n Prinzip beibehalten und keine 
Form kopiert. Die Beibehaltung der direkten Tektonik und der ausgewo-
genen Rhythmisierung bei Nr. 135 diente jedenfalls einer Monumentalitat, 
die vielleicht stadtebaulich gesehen erwOnscht war; vielleicht waren die drei 
Hauser Wr eine monumentale StraBe oder einen derartigen Platz bestimmt-
oder auf monumentale offentliche Bauten bezogen. Bei letzteren werden ja 
am haufigsten die angefuhrten Prinzipien des reifen Kontinuismus fortge-
fOhrt. 

Wegen der mehrfachen Alternativen bei Nr. 135 ist jede Vermutung Ober 
das Aussehen der kompletten Dreihausergruppe unsicher. Die risalitartigen 
Steigerungsmotive, jeweils eine Achse breit, und das ebenfalls einachsige 
rechte Eckrisalit sind in ihrer konkreten Gestaltung bei Utz Sohn nicht 
typisch. lhre Schmalheit — abgesehen vom Eckrisalit rechts ausschlieBlich 
zu finden — in Verbindung mit dem Segmentgiebel Ober dem einen der 
schmalen Gliederungsstreifen erinnert an Krems, BrandstramstraBe 7 von 
1897 (Nr. 67, nicht erhalten) oder an den nicht ausgefOhrten AlternativaufriB 
zur Mittelachse von UtzstraBe 9-13 (Nr. 66a), der aber gekoppelte Pilaster und 
em n AttikageschoB besitzt, auf dem erst der Segmentgiebel sich befindet, der 
Ciberdies noch skulptural bekrOnt ist. 

Es sei noch erwahnt, daB die Flankenachsen des mittleren Baues und 
das Hauptstockfenster des Eckrisalites rechts Pilaster zeigen, deren Schafte 
gemaB barocker Anregung nach unten verjOngt sind. Die ist bei Utz dem JOn-
geren selten feststellbar; dem Verfasser nur bekannt beim Haus Krems, 
BrandstrOmstraBe 3 (Nr. 62) und 5 (Nr. 63), SchillerstraBe 18-20 (Nr. 71) und 
FriedrichstraBe 7 (Portal links; Nr. 79). VerjOngte Pilasterschafte sind eine 
spatkontinuistische Bildung. 

Noch direkter von einem Stil der Vorzeit angeregt und daher innerhalb 
des Kontinuismus spater als unsere Nr. 135 ist em n unbezeichneter Kapel.len-
entwurf von 1900 (Nr. 122). Der anregende Stil, der nach wie vor aber nicht 
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kopiert wird, ist der Barock. Freilich hat jetzt in der Spatzeit, gegen das Ende 
des Kontinuismus, die Kraft zur Synthese aus der gesamten als Kontinuitat 
imaginierten (ein = gebildeten) Vorzeit nachgelassen, die Anregung geht 
besonders von einem Einzelstil aus. Dieser Einzelstil ist etwa ab 1900 bis 
zuletzt bei Utz junior wie bei unserem Kapellenentwurf haufig der Barock; 
die Nahe zu ihm zeigt am direktesten der Bau Krems, Spanglergasse 2 
(Nr. 97), der Entwurf entstand vermutlich etwa 1907. Uber die nachlassende 
Synthesekraft kurz vor Ende des Kontinuismus und dessen trotzdem noch 
vorhandenes schOpferisches VermOgen wurde im ersten Teil vorliegender 
Arbeit schon gesprochen 16. 

Die Gesamtkomposition des AuBeren der Kapelle Nr. 122 ist angeregt 
von einem der Typen der Kapellen bei den Wiener Linienamtern. Erhalten 
haben sich: II. Bezirk, TaborstraBe, bei Haus Nr. 82, erbaut eventuell 1728; 
V. Bezirk, Ecke SchOnbrunnerstraBe/St. Johann-Gasse, von 1759; einen 
Neubau nach dem fOr unsere Nr. 122 anregenden Typus errichtete Otto 
Wagner 1896-1898 im IX. Bezirk am Wahringer GOrte117. Wie schon in der 
zitierten Besprechung von Krems, Spanglergasse 2 ausgefOhrt, so wurde 
auch bei der Kapelle Nr. 122 die haptische, diesseitige Dynamik des Barock 
nicht kopiert, sondern zum Symbol ihrer selbst transzendiert und harmoni-
siert — was Einbeziehung von Prinzipien der Antike und Renaissance verrat. 
Und die volumintis-bewegte Kuppel Ober dem Zentralbau von Pavilloncha-
rakter steht schlieBlich in der Kontinuitat des Werkes von Utz Sohn: er ver-
wendet sie bei UtzstraBe 9-13 (Nr. 66) und beim Musikpavillon im Stadtpark 
Krems (Nr. 48); beide Male noch mit umfassenderer Kraft zur Synthese aus 
der Kontinuitat der Vorzeit. 

Schon 1894 entwarf der jOngere Utz eine Kapelle als Zentralbau: Maria 
Elend (Nr. 118). In ihrer klassisch-klaren Komposition fOhrt sie aber wieder 
einmal MOglichkeiten der mittleren, reifen Phase des Kontinuismus weiter. 
Nur die Neigung zur flachigen Wirkung entspricht der Spatstufe. 

Der stilistisch spateste Entwurf fOr Offentlichen Monumentalbau beim 
jOngeren Utz ist der fOr die Bezirkshauptmannschaft Poggstall von 1898 
(Nr. 120). Denn es zeigt sich eine gewisse endzeitliche Reduktion auf Recht-
eckformen, obwohl sie im Sinne des Kontinuismus noch organisch sind und 
keine nOchterne Monotonie vorliegt, auch das Mittelrisalit eine vornehme 
Steigerung bildet. Vornehm und ausgewogen wirken auch die Gesamtpro-
portionen, und zwar in der Art des reifen Kontinuismus, dessen Art von Har-
monisierung ja besonders bei Offentlichen Bauten in der Spatphase oft kon-
tinuierlich abgewandelt wird. Das Portal ist eine Rundbogenaffnung, einge-
faBt von Adikula toskanischer Ordnung — also das bevorzugte Monumental-
portal bei Utz Vater und Sohn. Der Vater verwendet es Krems, RingstraBe 44 
(Nr. 34) und bei der Schule Niederranna (Nr. 108); der Sohn bei der Kapelle 
Maria Elend (Nr. 118); Krems, Obere LandstraBe 25-27 (Nr. 59); Dinstl-
straBe 10 (Nr. 60); UtzstraBe 9-13 (Nr. 66); WienerstraBe 25 (Nr. 61); Rathaus 
Furth (Nr. 121). 

Eine gemaB dem Spatstil von Utz Sohn relativ direkte Barockanregung 
zeigen die zwei obersten Geschosse des unausgefOhrten Turmentwurfs fOr 
die Ravelsbacher Kirche (Nr. 130), wohl urn 1900 entstanden. Dort sind die 
entsprechenden Stockwerke des Turms der Garnisonskirche Potsdam abge-
wandelt, die 1730-1736 von Gerlach erbaut wurde. 
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Es bleiben noch undatierte und unlokalisierte Beispiele von Bauten des 
spatesten, schon reduzierten Villentypus bei Utz Sohn zu besprechen 
(Nr. 137, 139, 140, 141). Alle mOssen um 1900 oder kurz danach entstanden 
sein und zeigen breit und massig aufhockende Mansardendacher, die nicht 
mehr kontinuistisch sind. Der Kontinuismus hat generell das Dach als den 
am meisten durch „NOtzlichkeit" bedingten Bauteil aesthetisch entweder 
eliminiert oder zu einem Monument seiner selbst mit substanzfreier Wirkung 
destaltet — die letztere MOglichkeit zeigt sich bei Utz Sohn in der haufigen 
schlanken, sensiblen, tOrmchengegliederten Aufsteilung seiner Dacher. 
Unsere unidentifizierten Villentyp-EntwOrfe sind in der Reduktion ihrer Glie-
derung auf kantig-flachige meist profillose Rechteckrahmen samtlich vom 
josephinischen „Plattenstil" (Regierung Josephs II.: 1780-1790) angeregt. 
Diese Anregung, haufig in der allerletzten Phase des Kontinuismus, weist 
natOrlich auf die Verblockung etwa der „Neuen Sachlichkeit" und andere 
Sachverhalte, die sich nach dem Ende des Kontinuismus zeigen. Vergleich-
bar sind benglich al ler bisher aufgezeigten Kriterien an diesen Villentypus-
EntwOrfen in Krems: WienerstraBe 54 von 1901 (Nr. 77), FriedrichstraBe 4-6 
von 1903 (Nr. 83) und die Villa Seif, Hundssteig, von 1907 (Nr. 86). Bei unseren 
Nummern 137, 139, 140, 141 und den Vergleichsbeispielen ist auch im 
Gegensatz zum kontinuistischen Villentypus bereits der zum Kubus ten-
dierende Baublock primar; Komposition aus verschieden gerichteten Recht-
ecken im GrundriB — wie etwa bei der Villa Scheibl, Stein (Nr. 133) — und 
Staffelung in Raum und Flache sind sekundar geworden 18. 

Nr. 139 entspricht im linken Teil (einer selbstandigen Kleinvilla) weitge-
hend Krems, WienerstraBe 54 von 1901 (Nr. 77). 

Nr. 140 gel-1aq zum Villentypus, die Raumbeschriftungen weisen dieses 
„Winzerhaus" aber als Gasthaus aus. Wie bei der Villa Scheibl (Nr. 133) 
besteht der Bau aus zwei rechteckigen Baukorpern, in rechtem Winkel raum-
lich gestuft zueinander stehend, und wie bei der Villa Scheibl ist em n Vermitt-
lungsstOck (bei Nr. 140 Oberdachte Freitreppe) in den Winkel eingestellt. 
Aber bei Nr. 140 ist die Staffelung im Raum und Flache geringer, die Tendenz 
der SchluBphase des Kontinuismus zu blockartiger Gschlossenheit wirkt 
egalisierend. 

Bei Nr. 141 ist eine solche abgeschwachte Auswinkelung, wie sie Nr. 140 
nach dem Muster der Villa Scheibl zeigt, ebenfalls vorhanden. Eine Veranda 
ist in die Auswinkelung gestellt. 

Wir sind damit, abgesehen vom nachzutragenden Wirken der Architekten 
Utz in Mautern, am Ende des bekannten Materials angelangt. Es ist mOglich 
und besonders beim unterreprasentierten alteren Utz dringend wOnschens-
wert, daB zusatzliche Werke bekannt werden. Aber schon jetzt zeigt sich der 
Rang und die umfassende Vielfalt beider Baumeister. Das umfangreiche 
Oeuvre weist eine Sicherheit und Leichtigkeit des Schaffens auf, die Mr die 
Epoche beider charakteristisch sind. Es war die Epoche, welche abgesehen 
vom Barock die grOBte BlOtezeit der Arch itektur Oberhaupt bildete. 
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