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Die Ausstellung der Staatshochbauverwaltung 

auf der Berliner Bauausstellung ist auf eine per- 
sónliche Anregung des PreuBischen Finanz- 

ministers zuriickzufiihren. Er beteiligte dadurch 
auch sein Ressort an dem Opfer, das weiten 
Kreisen unseres notleidenden Landes durch diese 

vielleicht fiir lange Zeit letzte groBe Reprasen- 

tation unseres bautechnischen und architektoni- 
schen Kónnens auferlegt wird.

Absichtlich beschrankt sich die Sonderausstel- 
lung des staatlichen Hochbaus darauf, von dessen 
eigenem und, ais AuBerung der Gemeinschafts- 

arbeit innerhalb des Staatsbetriebs, auch eigen- 

artigem Schaffen Rechenschaft zu geben. Ais Er- 

gebnisse dieser Arbeitsweise spiegeln die Ausstel- 

lungsobjekte den EinfluB neuer Probleme organi- 

satorischer, volkserzieherischer, wissenschaft- 

Hcher und wirtschaftlicher Art auf das staatliche 
Bauwesen wieder.

Besonders starkę Anforderungen an die Ein- 

fiihlungsgabe des Staatsarchitekten in neue

geistige Ideen stellten die Padagogischen Akade- 
mien. Die neue akademische Art der Lehreraus- 
bildung strebt durch gleichmaBige Yervollkomm- 
nung auf wissenschaftlichem, musikalischem, 

turnerischem und geselligem Gebiet einem hohen 
Bildungsideal zu, und das Bauprogramm sucht in 
moglichst vollkommener Weise diesen neuen Aus- 
bildungsgedanken gerecht zu werden. Nach 
langen Beratungen im Kultusministerium, nach 

iiberaus anregenden Yorschlagen auch von Do- 
zenten und Akademiedirektoren und nach man- 

chen Wandlungen der Auffassung des Lehr- 
betriebes hat sich ein Typ herausgebildet, der dem 

Sinn und Inhalt der neuen Akademien zu ent- 

sprechen scheint. Allerdings fehlt zu einem ab- 

schlieBenden Urteil immer noch die langere 

praktische Erfahrung.
Jedes der ausgestellten Modelle der im Bau be- 

griffenen Akademien deutet schon in der auBeren 

Anordnung und Gestaltung der Baumassen auf die 
Zusammenhange des inneren Organismus hin.

Fotos Hugo Schm6lz, Kóln
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M u siksaal der PB dagogischen A k a d e m ie  in F ran k fu rt a . d . O d er

D er Rundraum  be ton t den g e se llig en  Zu sam m enh ang  zw is c h e n  M u s iz ie re n d e n  und Z u h d re rn
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M odeli d e r P ad a g o g isc h en  A k a d e m ie  in F ra n k fu rt a . d. O d er. S chon aus d e r  SuBeren Form  ist d e r  In h a lt a b zu - 
le s e n , d ie  V erb in d u n g  von tu rn e r is c h e r , w is s e n s c h a ftlic h e r, g e s e llig e r  und m u s ik a lis c h e r E rziehu ng

Nehmen wir ais Beispiel Frankfurt a. d. Oder 
(Abb. 4), so beginnt der Reigen der Raumgruppen 
links im Bilde mit der Turnhalle, die zugleieh ais 
Aula benutzt wird. Dann folgt die Flucht der 
biologischen, ehemischen, physikalischen und 
geisteswissenschaftlichen Unterrichtsraume. An 
der Riickseite werden durch die Einschnitte in 
der Dachflache die Vorbauten fiir die Seminare 
sichtbar, die, von zwei Seiten aus belichtet, einen 
auf Diskussion gestellten Unterricht móglich 
machen. Unter der Fahnenstange an der Riick- 
seite sind zwei konisch gebaute Hórsale zu er- 
kennen. Besonders charakteristisch ist weiter 
vorn im Bild die Gruppe der sogenannten 
Tagesraume, die sich um einen groBen, auch fiir 
Auffiihrungen und Reigen geeigneten Gesell- 
schaftsraum ordnen. Um einen besonderen Hof 
schlieBt sich dann der „Larmbetrieb“ , die Musik- 
zellen und ein runder Konzertsaal, der in seiner 

Form auch wieder die gesellige Art des Musi-

zierens betont. Die Abbildungen 2 und 3 zeigen 
das Innere dieses Raums, mit der gleichen Aus- 
stattung, die spater an Ort und Stelle eingebaut 
wird.

Von den Ergebnissen der Versuche, die mit der 
zweckmaBigen Einrichtung und Belichtung der 
Seminarraume gemacht worden sind, wird in der 
Ausstellung ein Seminarraum der Padagogischen 
Akademie in Breslau gezeigt (Abb. 6). Der Raum 
liegt bei dem in Ausfiihrung begriffenen Neubau 
neben einem zweiseitig bebauten Flur, der niedrig 
liegenbleibt und das hohe Seitenlicht auch an der 
Innenwand der Klasse ermóglicht. An der AuBen- 
wand sind auch in Augenhóhe Fenster angebracht, 
um nicht das Gefiihl von unbehaglicher Enge auf- 
kommen zu lassen. Das Modeli der Breslauer 
Akademie (Abb. 7), zeigt die Anordnung dieser 
Seminarklassen im obersten GeschoB des im 

Vordergrund liegenden langen Fliigels.
In der Zusammenarbeit mit dem Bauherrn der

M odeli der P ad a g o g isc h en  A k a d e m ie  in S te ttin
Die B augruppe o ffn e t s ich  in b e w e g te m  G e lttn d e  n a ch  e in e m  s c h ó n en  P ark
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S em inarklasse dar PSdagogischen A k ad em ie  in B reslau
An der AuB en- und Innenw and hohes S e ite n lic h t. F enster au ch  in A u g en h S h e , um  den  E in d ru c k  von Enge zu 
yerm eiden

7

B re # lau ' D er Bau e fflttn z t e in e n  B a u b lo c k , d e ts e n  e rs te  H ttlfte  vo n  e in em  
o ffen tlichen  GebSude in Bhnlich ruh igen L in ien g e b ild e t w ird

304



8

Modeli e ines G ym nasium s in K o lb erg

9

M odeli der S e e fah rtsc h u le  in A lto n a
Der Bau w ird  au sg e filh rt am  E ing ang  d e s  H a m b u rg e r  H a fe n s  au f d e r  H 5 h e  d e r  E lb te rra s s e

*
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Beide B ilder ze ig en  e in en  U n te rk u n łts ra u m  flłr  5 W a c h tm e is te r  in d e r P o lize lu n te rk u n ft B erlin  -  C d p en ick. In dem  
Raum ist durch E ins te llu ng  von S chrS nken  und e in en  V o rh an g  d e r W o h n te ll vom  S c h la fte ll g e tren n t

Padagogischen Akademien, dem Kultusminister, 
entstehen auch die Gymnasien, von denen das aus- 
gestellte Modeli des vor der Fertigstellung stehen- 

ilen Neubaues in Kolberg einen der neuesten Ver- 
treter zeigt (Abb. 8).

Einem anderen Bauherrn, dem Handelsminister, 
stelit die Mitwirkung bei der Errichtung der 
neuen Seefahrtschule in Altona, auf einer hoch- 
gelegenen Terrasse des Elbufers zu (Abb. 9), 
ebenso gehórt ihm der ganz anders geartete, 

eigentlich wieder volkserzieherischen Ideen ge- 
widmete Bau des Schulheimes der Handels- und 
Gewerbeschule in Rheydt, fiir dessen 40 Schiile- 
rinnen neben den gemeinschaftlichen Lehr-, 
Arbeits- und Gesellschaftsraumen auch einfache, 

aber hehagliche Wohnziminer eingericbtet worden 
sind (Abb. 11).

Eigentlich auch nicht unbehaglich inutet die 
Zelle fiir vier Gefangene in der Strafanstalt 

Brandenburg a. d. Havel an (Abb. 10). Erst wenn 
wir an den unfreien und streng geleiteten Bezirk 

denken, in dem diese Klausur trotz aller humanen 
Einrichtuagen ein unerwiinschter Aufenthalt 

bleibt, verstehen wir die Sorgfalt, mit der alle 
irgendwie zulassigen Erleichterungen im Straf- 

'ollzug erwogen werden. Die Zelle dient den Ge
fangenen ais Schlafraum und ais Wohnung in den 

arbeitsfreien Stunden. Die eichenen Klappbetten 

haben Spiraldrahtboden und zweiteilige Matratzen. 

Tisch, Stuhl und Schrank entsprechen den Normen 

der preuBischen Justizverwaltung. Das Spiil- 
klosett ist in einem, im Hintergrund der Abbil

dung sichtbaren Verschlage aus schwach durch- 

sichtigem Drahtglas untergebracht. In  diesem

Nebenraum, der besonders entliiftet ist, werden 
auch Reinigungsgerate verwahrt. —  Die Strafzelle 
ist auf der Ausstellung ein verhaltnismaBig gering- 

fiigiges Beispiel der sehr umfangreichen Gemein- 
schaftsarbeit der preuBischen Hochbauverwaltung 
mit dem Justizministerium.

Staatliches Wohnen wieder ganz anderer Art 
fiihrt zu Baubediirfnissen des Innenministeriums. 
Ein Unterkunftsraum fiir fiinf Wachtmeister, der 
durch die ^tellung der Schranke und durch einen 
Vorhang getrennte Wohn- und Schlafabteilungen 
ergibt, wird ais Muster vorgefiihrt (Abb. 12 u. 13).

Fiir dasselbe Ministerium wird das ausgestellte 
Einwohnermeldeamt gebaut, dessen modern ein- 

gerichtete Karteien mit jedesmal 45 000 Karten 
von den auf Drehstiihlen sitzenden Beamten leicht 

bedient werden kónnen (Abb. 14 u. 15).
Von den ausgestellten typisierten Amtsraumen 

zeigt Abb. 16 das Einzelzimmer eines Expedienten 
in der im Bau begriffenen Regierung in Oppeln.

Der Neubau dieser Regierung, von dem ein aus- 

gestelltes Modeli (Abb. 17) eine ungefahre Vor- 
stellung gibt, zeigt von allen neuen Staatsbauten 
vielleicht am eindrucksvollsten die Wendung 
unserer Zeit vom Reprasentativen zum Sach- 

lichen bei sparsamer, schlichter und aus der Kon- 
struktion gewachsener Formengebung. —  Von 

dem alten SchloBbau ist der alteste Teil, ein 

runder dicker Turm, erhalten geblieben. Beim 

Ausheben der Baugrube stieB man auf die Reste 
einer uralten, aus Holzhausern bestehenden Sied

lung. So sprieBt das Neue aus dem Alten, ohne 

das es dem Sinn und auch der Form nach nicht 

zu denken ist.
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u ..n U iM .oi...o iuoai>ii um o i r  a ia a m c n a n  ponzei m it m o d a rn er K arta i

DIE PREUSSISCHE HOCHBAUVERWALTUN6
AUF DER DEUTSCHEN BAU AUSSTELLUNG IN BERLIN
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E in ze ld ie n s tz im m e r im  R e g ie ru n g sg eb a u d e  O ppeln  m it n o rm ie rte n  R au m ab m essu ng en  und E inrich tungsstU cken

16

M o d eli des neuen R eg ie ru n g sg eb S u d es  fUr O p p e ln . D er rund ę T u rm  is t d e r  Rest d e r a lten  Burg. Im  groBen  
BUroflUgel y e rb in d e t e in e  groB e U nterfU hrung  das V o rg e lS n d e  m it dem  a lten  S ch loB park

DIE PREUSSISCHE HOCHBAUVERWALTUNG 
AUF DER DEUTSCHEN BAUAUSSTELLUNG IN BERLIN
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WOHNHAU5BLOCK UND P O S I*M T 5 t r a s s e  BERL|N
ARCHITEKT BOA REG.-BAUMEISTER BRUNO AHRENDS. BERLIN •  6 ABBILDUNGEN

Das Stahlskelett
Foto G. Wilke, Berlin

Der Bau ChristianiastraBe wurde nach den 
Planen des Architekten Bruno Ahrends in den 
Jahren 1929/30 von der „Heimstattengesellschaft 

Primus iii. 1). H., Berlin-Reinickendorf4* errichtet. 
Das Bauprogramm sah 75 Wohnungen nacli den 
Yorschriften der W. F. G. zu 48, 54, 65 und 70 qm 

GróBe vor, dazu die Raume des Postamts 20, die 
im Erd- und ObergeschoB eines Bauteiles unter- 
zubringen waren.

Der Bauherr liatte hei der Auftrag.serteiluug an 
einfache Randbebauung gedacht. Das Studium des 
Bauplatzes aber brachte den Architekten zu der 
Oberzeugung, daB die Randbebauung keine giin- 
stigen Wohnungen ergeben wiirde, da dann die 
Hausfront in ihrer ganzcn Lange an der sehr leh- 
haften ChristianiastraBe nach Siiden lag, so daB 
die nach dem gerauinigen Hofe zu anzulegenden 
Raume samtlich reines Nordlicht erhalten hatten.

65qm -Type

1 : 250

54 qm -Type

Rechts: Grundrisse vom  W o h n b lo ck  in d e r C h ris tian ias tra lle  in B erlin
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Fotos M. Krajewsky, Charlottenburg

W o h n h a u s b lo c k  und P o s tam t 20 in d e r  C h r i* t ia n ia s tra fle  in B erlin  
A R C H . BDA R E G .-B A U M E IS TE R  BRUNO A H R ENO S, BERLIN
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Der Architekt schlug daher statt tler Ram- 
bebauung zwei Baustreifen vor, so daB nunmehr 
ein erheblicher Teil der Raume von der StralJe 
abgeriickt ist und Ost- und Westbelichtung erhalt 
Die groBen Flachen zwischen den Baustreifen sina 
gegen StraBenlarm und -Staub durch ein- 

geschossige Ladenbauten geschiitzt.
Der Baugrund war zum Teil auBerordentlich 

schlecht. Es kam darauf an, fiir den fiinf- 
geschossigen Bau einen moglichst leichten Bau- 

korper zu finden. um die Kosten fiir Pfahlrost- 
griindung zu sparen. Hierbei stellte sich ais 
giinstigste Konstruktion ein Stahlskelettbau mit 
einer Ausfachung in Bimsbetonsteinen heraus. 
Fiir die Pfahlrostgriindung wurden auf der Bau- 
stelle gefertigte Betonpfahle verwendet, die unter 
den eisernen Stiitzen angeordnet wurden. Das

AuBenmauerwerk ist durchweg vom ErdgeschoB 

bis zum V. Stock 22 cm stark. Das Gebaude hat 
dadurch im Verlialtnis zu einem in gebrannten 
Zieo-eln ausgefuhrten, bei gleichem Kubuś, etwa 
8 v' h . mehr Nutzfiache. Unter Beriicksichtigung 

dieser Tatsache ergab sich eine geringe Verbilli- 
gung gegen den Ziegelbau, wahrend fiir den Bau- 
korper die Ersparnisse an den Fundierungskosten

erheblicher waren.
Wie die Abbildungen der AuBenansichten 

zeigen, hat der Architekt in der Formengebung 
strenge Sachlichkeit walten lassen. Dabei verrat 
die leichte Hervorhebung der Eingange und 
Treppenhauser, die feine Umrahmung der Fenster, 
die kraftige Schattenwirkung des Dachiiberstandes 
ein sicheres Gefiihl fiir eine auch den Laien 

ansprechende Gestaltungsweise. —

BILDBERICHT

----------------------------- a u e u is c n e r A rc n itek te n  auf d e r D eu tsch en  B au au sste llu n a  in B erlin
S ach bearb eitu ng  und R au m g esta ltu n g : D ip l.-ln g . K urt H e in ric h  T is c h e r, A rc h . B D A , B erlin

VERLAG: DEUTSCHE BAUZEITUNG G. IW. B. H., BERLIN

SSSS wEXra«arBNE™m™«: rRm E,SEtEN' BERUN

BAUilS


