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DER ARCHITEKT, SEINE AUFGABEN 
UND SEINE ERZIEHUNG

N A C H  DEN VO R TR A G E N  A U F DER TA G U N G  DES  
B UN DES D EUTSCH ER  A R C H ITE K TE N  IN  BERLIN

I. DER ARCHITEKT
V O N  H A N S  PO ELZIG , BERLIN

Wenn man iiber den Architekten einigermaBen klar wer
den will, so muB man sein Schaffensgebiet betrachten und 
auch dariiber nachdenken, was A r c h i t e k t u r  ube r -  
h a u p t  i st .  Der Weg zur heutigen Architektur ging von 
der Reform des Industriebaues aus. Man erkannte in den 
bisherigen Bauten des Ingenieurs nicht nur die rechnerische 
konstruktive, sondern auch kiinstlerische Berechtigung der 
Form. So wurden die formalistischen Bindungen einer 
traditionellen Architektur zerschlagen, die neue Sachlichkeit 
wurde anerkannt. An die Stelle des Ornaments treten wert- 
volle Materialien, die durch das Spiel ihrer Oberflache das 
Spiel der ornamentalen Bewegung ersetzen sollen. D ie  
G e f a h r  l i e g t  h e u t e  d a r i n ,  daB d e r  A r c h i t e k t  
mi t  K o n s t r u k t i o n e n  zu s p i e l e n  b e g i n n t .  
Diese Art Sachlichkeit ist durchaus unsachlich, z. B. wenn 
grofie Spannungen mit teueren Tragern iiberbruckt werden, 
wenn Stiitzen weggelassen werden, die nur die Konstruktion 
erleichtern und yerbilligen, wenn Fensterflachen ohne Grund 
riesig ausgedehnt werden.

Die neuen Bauten erfordern eine technische und wirt- 
schaftliche Einstellung, um das technische Ideał mit dem 
Minimum an Materie und Form zu erreichen. Bei der Archi
tektur aber handelt es sich um symbolische Form. Tech- 
nische Formen kónnen niemals symbolisch sein, sie ent- 
stehen, yergehen, wandeln sich, werden vernichtet, sie ent- 
stammen und dienen der Praxis des Lebens, sind aber nie
mals Kunst. Durch die Kunst stellt sich der Mensch auBer- 
halb der Natur, in der Technik setzt er sie fort. In der 
Architektur handelt es sich um raumliche Gestaltung, um 
Form an sich, die Technik steht auf dem Boden der Natur- 
wissenschaft, die Architektur wiichst aus dem Felde von 
Religion oder Philosophie. Yon der iibersteigerten Natur 
der Technik fliichtet der Mensch heute zuriick in die ge- 
wachsene Natur, er will den Boden wieder fassen. Wehe, 
wenn der Architekt yergiBt, daB von der Steigerung des 
seelischen Lebens aus die Welt des Bauens umgestaltet wer
den muB, wenn er sich zu technischen und wirtschaftlichen 
Kunststiicken herbeilaBt, zu einer kasernenmaBigen Typi- 
sierung. N i c h t  M e c h a n i s i e r u n g  des L e b e n -  
d i g e n ,  s o n d e r n  V e r g e i s t i g u n g  u n d  V e r - 
l e b e n d i g u n g  de r  M a t e r i e  i s t  n ó t i g ,  B a u e n  
v e r t r a g t  k e i n  A s t h e t e n -  u n d  k e i n  S p e z i a -  
l i s t e n t u m .

D i e  G e s c h i c h t e  de r  A r c h i t e k t u r  a l l e r  
Z e i t  e n i s t  e i n e  G e s c h i c h t e  de r  B a u h e r r e n  
w i e  de r  A r c h i t e k t e n .  Kein Kiinstler kann etwas 
schaffen ohne die Resonanz von seiten des Bauherrn. Die 
ungliickliche Lage der Malerei und Plastik folgt in erster 
Linie aus dem Mangel an Auftraggebern. Die Kunstwerte 
werden nicht gefragt, es fehlen Anregungen und auch — 
Widerstande. Die Wiedereinfiigung yon Plastik und 
Malerei in die heutige Architektur hangt davon ab, daB 
diese frei bleiben. Kiinstlerischer Ausdruck miissen sie sein, 
nicht noch so geschickte dekoratiye Anpassung. Was in 
das Raumorchester des Architekten eingefiigt wird, muB an 
sich lebendig sein, nicht nur Verzierung, Dekoration. W o 
d e r  B a u h e r r  ai s z e u g e n d e r  e m p f a n g e n d e r  
G e g e n p o l  f e h l t ,  i s t  H o p f e n  u n d  M a l z  ver- 
l o r e n .  D i e s e  A n r e g u n g  k a n n  a b e r  n u r  y o n  
e i n e r  P e r s o n l i c h k e i t  a u s g e h e n ,  n i c h t  v o n  
d e r  b i i r o k r a t i s c h e n  V e r w a l t u n g .  Die Buro- 
kratie der Republik ist ungeheuer angewachsen. Ohne be- 
amtliche Genehmigung konnte schon friiher keiner sterben 
und begraben werden. Jetzt kann er durch die Herrschaft 
der Biirokratie kaum noch leben. Im Bauen sind die Bitt- 
gange um Baugesuche bei der Uberzahl der Organe zu 
Springprozessionen geworden, so daB wegen der Errichtung 
einer von mir entworfenen Tankstelle der Bauherr kiirzlich 
77 Besuche machen muBte, um schlieBlich abgewiesen zu 
werden. Die religiosen Springprozessionen erreichen end- 
lich ihr Ziel, was man von Baugesuchen nicht immer be- 
haupten kann. DaB daran die Beamten auch keine Freude 
haben konnen, ist’ klar. Der Organismus ist so iiber- 
organisiert, daB im Kampf gegen diese offenbaren MiB- 
stande der Architekt Hilfe von Beamten erwarten kann und 
muB, der Architekt aber auch den Kampf aufnehmen muB 
fiir sich selbst und fiir die Beamten, denen eine derartige 
Beschaftigung nicht langer zugemutet werden kann. Man 
kommt nicht weiter, wenn man alles nur yoin eigenen 
Standpunkt einsekig ansieht; man muB sich auch in die 
andere Seite hineindenken. Wenn man das aber tut, muB 
man sehr energisch sich fiir die A b s c h a f f u n g  d e r  
B a u y e r w a 11 u n g e n a i s  b a u e n d e  V e r w a l -  
t u n g e n einsetzen.

Das Prinzip der bauenden Verwaltung ist an sich falsch. 
Zur Unterstiitzung des Prinzips pflegt alles mogliche an-
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eefiih rt zu w erden: Konser\ ierung der E rfah rungen , der 

techn,schen O rgan isa tion  usw. A ber wer g1̂ > ,t  daS U0C^  
heute durch die Fadipresse und  L ite ra tu r  jedem  alle 

E rkenntn isse unra itte lbar zugang lich  sin . n;rhts
ietzige Le ite r der preuBischen B auyerw altung  h a t m chts 

Janderes tu n  konnen1! ais seine in , SchoB der YerwalItung

miihselig kon«srvierten Erfahrungen iiber Bord zu werfen 
um neuen Wind hineinzubringen. Man kann auch nicht 
auf die Dauer durch Yerfiigungen und Dekrete die lebend.ge 
Zeugung ersetzen und eine kiinstlensche Anschauung ve - 
fugen wollen. Eine straffe Zentralisierung wird die 
Lebendigkeit des Bauschaffens immer yermchten, und wer 
geniitigt ist, Jahrzehnte hindurch eine groBe Zahl von 
Bauten gleicher Art zu errichten, wird Spezialist, und ein 
Spezialist baut nicht mehr, sondern fabnziert sozusagen. 
Die Fabrikation muB aber bei jedem groBeren Orgamsmus 
versagen. Es ist auch durch keine Methode e i n e  Besserung 
in der bauenden Verwaltung zu erzielen. Der Kampf ist 
der Vater aller Dinge, der Kampf fehlt aber. Der not- 
wendige Kampf zwischen Bauherrn und schaffenden Archi- 
tekten kann nicht ersetzt werden durch Reglement und Ver- 
fiigung. Seitdem die Bauverwaltungen bei den Finanz- 
ministerien sind, sind Bauherr und Architekt ohnedies 
identisch; denn gegen den Finanzminister kann keine andere 
Verwaltung mit Erfolg angehen.' Schon ein groBes privates 
Baubiiro verkalkt leicht, ist schwer lebendig zu erhalten. 
Riicksichten auf die Krafte des Biiros hemmen die Freiheit 
der EntschlieBung. Bei einer Staatsbauverwaltung ist diese 
Freiheit selbst bei aller Riicksichtslosigkeit der leitenden 
Personen kaum yorhanden. SchlieBlich geht es ja auch beim 
Bauen um die Leitung. Ich wage nicht, an der Leitung der 
heutigen Bauverwaltung zu zweifeln. Ich unterstelle sogar, 
daB es in vielem relativ besser geworden ist; aber die alten 
Spuren schrecken. Die Verwaltung hat versucht, Typen zu 
schaffen. Brauchen wir aber heute noch eine Staatsbau- 
verwaltung fiir die Typisierung. Stehen wir nicht fast bei 
der Uberbewertung der Typisierung? Nein und abermals 
nein. Von allen Punkten her betrachtet kann ich mir die 
Notwendigkeit einer bauenden Verwaltung im bisherigen 
Sinne nicht vorstellen, und ich behaupte auch kiihn, so 
billig wie ein Architekt heute bauen muB, kann eine Bau- 
verwaltung gar nicht bauen. Der Architekt kann sich auf 
das Allernotwendigste einsohranken, um auch kleine Auf- 
trage mit Erfolg durchzufuhren. Eine groBe Verwaltung 
muB aber selbst bei rigorosestem Abbau der auf Kiindigung 
angestellten Hilfskrafte ihren groBen Apparat mit sich 
schleppen. Schon in normaler Zeit eutsteht in der Ver- 
waltung durch den Instanzenweg ein Leerlauf, der nicht 
fortzubringen ist. Es ist zu iiberlegen, ob der Weg der all- 
gemeinen Biirokratisierung noch weiter besdireitbar ist oder 
ob er nicht energisch zuriickgeschritten werden miiBte bis zu 
dem Punkt, wo noch ein Gleichgewicht zwischen dem freien 
Beruf und dem Staat yorhanden ist. Wenn jemand im Bau- 
wesen mit aufbauender Phantasie zu arbeiten sucht und ver- 
langt, daB sich die verschiedenen Amter einer Stadt einer 
Idee unteizuordnen hatten, so stóBt er sich die Knie wund 
an den Futterkrippen der Parteifunktionare und Berufs- 
politiker. SchlieBlich liegt der Wert und die Schicksalsfrage 
der Demokratie darin, die Persónlichkeit nicht zu fesseln 
und in die Masse einzubinden, sondern sie zu befreieu. Wir 
wiinschen daher einen Abbau der Biirokratie und verstehen, 
wenn wir vom Abbau der Bauverwaltungen sprechen, nicht 
wirtschaftliche Erwagungen darunter, sondern gerade etwas 
Geistiges. Alle Errungenschaften auf stilistischem Gebiet, 
alle Fortschritte im Geistigen sind von den freischaffenden 
Ardiitekten errungen worden.

Es ware yerkehrt, gegen die bestehenden Einrichtungen 
der Bauverwaltungen anrennen zu wollen, ohne etwas 
Besseres an die Stelle zu setzen, das einem vorstellbaren 
Idea! móglichst nahe karne. Der Staat und jedes groBe 
Gemeinwesen braudit technische Dezernenten fiir seine 
Bauten. Diese Baudezernenten gehoren zum Kultus- 
ministerium. Sie arbeiten im gleichen Sinne wie alle 
iibrigen Dezernenten, denen die Theater oder bildende 
Kiinste unterstehen. Sie sind Bauregisseure und iibernehmen 
die geistige Rolle des Bauherrn. Zur Seite stehen ihnen 
technische Hilfsarbeiter und wirtschaftlich - rechnerische 
Rerisionsburos beim Finanzniinisteriurn. Diese Dezernenten 
konnen audi gelegentlich eigene bauliche Schijpfungen her- 
ausbringen, aber nicht so, daB eine neue Bauburokratie auf-

gebaut wird, yielmehr ist die Heranziel.ung von Hilfs- 
kraften fur diese Bauten eigene Sache der Dezernenten. So 
bleibt das Schaffen lebendig und audi die Lust an der 
Arbeit erhalten. Was fur den Staat gesagt wird, gilt auch 
fur die groBen Stadte und groBen Industriekonzerne, die m 
ihren angeschwollenen Bauabteilungen schon ein Haar ge- 

fuuden haben.
Wir miissen ein Aufbauprogramm aufstellen, das der 

Kultur dient und der menschlichen Entwidclung, von dem 
einst bessere Zeiten den Vorteil haben werden. Der BDA 
will nicht nur eine Vereinigung zur Wahrung der wirtschaft- 
lidien Interessen seiner Mitglieder sein, die zweifellos ge- 
fijrdert werden miissen, seine Bereditigung aber ais Bund 
Deutscher Ardiitekten kann der BDA nur aus seinen Kultur- 
bestrebungen herleiten. Das geht aber nicht ohne Auslese. 
Heute gilt leider nur die Masse, driugliche Eingaben kiinstle- 
rischer Verbande werden nidit einmal der Aiitwort ge- 
wiirdigt, die Imponderabilien geistiger Art wurden niemals 
geringer eingeschatzt ais jetzt. Architektur ist in Wahrheit 
gefrorene Musik. Ohne angeborene Musikalitat ist kein 
Architekt moglich und alle modischen oder technisch-artisti- 
schen Matzchen konnen eine fehlende Musikalitat nicht er
setzen.

Die Architektur ist leider popular geworden. Infolgedessen 
nimmt der Strom der Studierenden zu. Den Hochschulen ist 
aber bisher eine Auslese verwehrt, die dringnd notig ist. 
Diese Auslese muB bereits zu Beginn des Studiums rigoros 
ausgeiibt werden. Immer noch werden auch an den Archi- 
tekturschulen die Priifungen im reinen Wissen iiberwertct, 
wahrend doch das Konnen in erster Linie den Ausschlag 
gebeu muB. Es wachsen bei der Verfassung der Hochschulen 
Nebenfacher leicht aus, wahrend doch die noch so ein- 
gehende Kenntnis der Elementarfacher nicht ohne weiteres 
zum geistigen Schaffen befiihigt. Die praktische, technische 
und schopferische Begabung sind nur seiten vereinigt. Der 
zur Form Hinstrebende empfindet den Zwang der Gesetze 
der Materie ais lastig und ist schwer in das Studium zu 
fesseln. Hier ist die Verantwortung des Lehrers besonders 
groB. Er muB versuchen, beides zu yermitteln: Technik und 
Form, und iiber die Analyse, die die wissenschaftlichen und 
technischen Facher geben, muB er den Schiller zur Synthese 
der Formung fiihren. Das alles dem Schiiler yermitteln, 
kann nur der Schaffende. Ich kann nur das lehren, was ich 
selber kann und erfahren habe, nicht das, was ich weiB. 
Es kann also nur der Meister den Schiiler belehren. Archi
tekt sein heiBt nicht Fachmann sein, nicht Spezialist, son
dern Mensch und Kampfer sein fiir alles Menschliche. Auch 
die Wirkung einer wahrhaften Architektur kann nur geistig 
sein, nicht technisch, der Musik vergleichbar. Die Verant- 
wortung des Architekten ist groB. Fiir Jahrhunderte kann 
ein Stadtbild erhoben oder vernichtet werden. Man fangt 
an, diese Verahtwortung wieder zu begreifen, aber scheut 
sich noch vor den Folgen, die Schwere dieser Verantwortung 
auch gesetzmaBig festzulegen. Was ist Architektur? In 
einem Zwiegesprach von Yelery heiBt es folgendermaBen: 
„Hast du nicht beobachtet, wenn du dich in einer Stadt er- 
gingst, daB unter den Bauwerken, die sie enthiilt, einige 
stumm sind, andere reden und noch andere S ch lieB lich  —  
und das sind die seltensten —  singen sogar? Diese auBerste 
Belebtheit geht nicht von ihrer Bestimmung aus oder von 
ihrer allgemeinen Gestalt, ebensowenig wie das, was sie 
zuin Schweigen bringt. Das hangt ab von dem Talent des 
Erbauers oder yielmehr von der Gunst der Musen.“ In 
diesen tiefsinnigen und schonen Worten ist niemals von 
Technik die Rede. Die Anforderungen der Technik und 
der Wirtschaft in Ehren. Es ware lacherlich, romantisch, 
geradezu unschopferisch, sich daran yorbeidriicken zu 
wollen. Technik und Wirtschaft sollen zu ihrem Recht 
koininen. Sie sollen uns aber nicht versklaven, und wir 
wollen dariiber hiuaus fiir unsere Arbeiten etwas von dem 
einfangen, was nicht fur kurze Zeit yerblufft, durch eiuen 
lauten Sclirei die Aufmerksamkeit zu erzwingen sucht, son
dern spricht oder gar singt. D i e s e  B a u w e r k e  
m u s s e n  a u c h  v o n  d e r  Z u k u n f t  y e r s t a n d e n  
w e r d e n ,  d i e  n i c h t s  m e h r  v o n  a l l  d e n  Ob e r -  
r a s c h u n g e n  w e i B ,  d i e  u n s  t e c h n i s c h e  Er- 

i n d  u n gen  u n d  M ó g l i c h k e i t e n  b e r e i t e t  
h a b e n ,  s o n d e r n  n u r  das  v e r s t e h t ,  was  an 
e w i g e r  M e l o d i e  i n  u n s e r e n  S c h o p f u n g e n  
e i n z u f a n g e n  uns  y i e 1 1 e i c h t g e l u n g e n  i st .  —
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II. E R Ó FFN U N G S  - A N S P R A C H E  

D ES  BUN DESPRASIDEN T EN
W ILHELM KREIS, DRESDEN

Keine noch so iible Gegenwart mit einem Leerlauf 
ohnegleichen fiir unsere Zeichnerhande kann uns davon 
abhalten, zu demonstrieren, daB gebaut werden muB. 
Darum begriiBe ich die Deutsche Bauausstellung, diese 
groBe Schau der Technik, des Handwerks, des Ingenieurs, 
des Bauwirtschaftlers, der wir ganz besonderen Erfolg 
wiinschen miissen.

Diese Ausstellung, auf welcher auch ein Querschnitt 
durch unsere Arbeit gegeben wird, zeigt Ihnen die von 
Grund auf neuen Methoden des Bauens, weniger die 
Bauten selbst, das hat die harte Notweudigkeit auBerster 
Sparsamkeit von selbst verboten. Durch die Erkenntnis 
der neuen Tatsachen miissen wir hindurch. Das meiste 
hat den begeisterten Beifall der Masse, der Jugend. Heute 
sind wir iiberwaltigt von den Fortschritten der Technik, es 
ist dies aber weniger das geistig Neue, ais das materiell 
Uberraschende. Und doch mochte ich wiinschen, daB 
bald eine Zeit ware, das Begliicklsein mehr zu empfinden.

Werfel sagt von heute: Das genormte Hirn
triumphiert, ein Gesinnungs- und Lebensmilitarismus droht. 
Das Ideał, das sich auf die Lebensgestaltung der Mensch- 
heit bezieht, hat die Verwirklichung und Verallgemeine- 
rung des Gliickes zum letzten Ziel, indem, wie Werfel 
sagt, der herrschende Sachglaube das materielle Lebens- 
elend der Massen zu mildern und einen menschenwiirdigen 
Zustand des Nichtleidens heraufzufiihren sucht. Der Zu- 
stand des Nichtleidens ist aber noch nicht das Gliick 
selbst. Gliick ist die zur Innerlichkeit umgeschmolzene 
Wirklichkeit. Der musische Mensch 6oll die durch den 
reinen Sachglauben verschiittete Innerlichkeit wieder be- 
freien! Es ist nicht wahr, daB die Seele nur ein Uberbau 
der ókonomischen Dynamik sei, wie der Realismus glaubt. 
Werfel sagt iiber Realismus und Innerlichkeit: Die ver- 
hungerte Innerlichkeit stiirzt sich auf das nachstliegende 
Opfer, auf den Korper. In diesem Riickzug aus der 
vollig entwirklichten Welt der Abstraktionen bliiht auf 
dem einzig iibriggebliebenen Weideplatz gleichsam die 
Korperkultur, der Sport ais neues Idol, Glaube an die 
eigene Zeit, an die mijgliche neue Gliickseligkeit auf dem 
Boden unserer Erkenntnis gedeiht aus dem wieder- 
gefundenen gesunden Korper und schafft die neue Lebens- 
form, die Einfachheit und Innerlichkeit. Der musische 
Mensch bleibt nicht ein armer Narr. Der alten Kultur- 
iiberlegenheit setzen wir den neuen Wert entgegen. Wir 
hóren wieder in uns hinein, wir erkennen die neuen, un- 
endlichen Moglichkeiten, der musische Mensch wird aus 
der Abstraktion die Veredlung der Gebilde unserer Tech
nik, unseres ganzen Lebens formen. Das Gliicksgefiihl 
wird in die Wohnmaschine einziehen, wenn wir den Tief- 
stand der Abwesenheit unserer Seele iiberwunden haben. 
Diese Zeit einer neuen Kultur kommt und versohnt. Der 
Bauende versenkt sich wieder in das Wesen des Bauens 
selbst. Die Objekte mógen noch so genormt, getypt, ratio-

nalisiert sein, der Geist darf nicht selbst genormt werden. 
Nur der selbstandige Geist schafft das Originale, das 
einzig Wertvolle.

Nun aber, um auf die materielle Lage von heute zu 
kommen, wir brauchen eine tlberbriickung iiber diese 
tiefste Lage, in dieser gegenwartigen andauemden Pause 
im Bauen konnen wir den Wert der Yerinnerlichung recht 
gut erkennen. Aber zur Auswertung der neuen Erkennt- 
nisse, des praktisch Moglichen, Ókonomischen gehort eben 
doch das Bauen! Vor allem die Bauindustrie muB arbeiten 
konnen, in Gang bleiben, damit ihr Getriebe nicht ein- 
rostet. Haben wir nicht mehr ais zehn Jahre lang uns in 
Tausenden von Versuchen bemiiht, die beste, billigste und 
gesiindeste Wohnung fiir den einfachen Mann zu bauen? 
Und ist jetzt, wo diese Versuche zum Ziel fiihren konnen, 
nicht trotz aller unsagbaren Schwierigkeiten dennoch die 
Zeit, das Programm zu erfiillen, dem menschenwiirdigen 
Dasein unserer fleiBigsten Hande zu dienen? Sagt doch 
soeben der Internationale WohnungsbaukongreB hier: 
„Auf allen Kulturvolkern lastet der Druck der Wohnungs- 
not, ihre Minderung und Beseitigung ist neben der Losung 
des Arbeitslosenproblems die yornehmste Aufgabe jeder 
Staatspolitik.“

Wir sind nun der Meinung, daB zur Losung dieser 
Aufgabe der Wettbewerb der freien Wirtschaft das Ge- 
gebene ist. tlberall in Natur und in unserem Lehen 
wird das Beste, Starkste und auch das Preiswerteste im 
Kampf erzielt. Ich komme auf einige Worte des Dresdener 
Oberbiirgermeisters Dr. Kiilz zu sprechen: „Es ergibt sich 
die Notweudigkeit einer stark die Industrie und das Ge- 
werbe fiirdernden Kommunalpolitik, die fast unmittelbar 
auch eine Forderung der breiten Massen der Bevolkerung 
ist. Das gilt auch von der Fernhaltung von privatwirt- 
schaftlichen Experimenten durch die Stadt. Alles kommt 
darauf an, jetzt in Zeiten der wirtschaftlichen Krisis den 
yorhandenen Besitzstand der freien Wirtschaft nach besten 
Kraften zu wahren.“ Das ist ja die Erwartung von uns 
allen, die wir noch vor der schwersten und im besten Sinne 
gemeinniitzigen Aufgabe stehen, daB diese Zeit iiberbriickt 
wird, damit die Errungenschaften sich auswirken konnen.

Gestatten Sie mir, auch noch ein weiteres Wort von 
Herrn Oberbiirgermeister Kiilz hinzuzufiigen: „Es ist kein 
MiBtrauensvotum gegen die bedeutenden Qualitaten des 
stadtischen Hochbauamtes, wenn man bei der Losung der 
Probleme der stadtebaulichen und architektonischen Ent- 
wicklung Dresdens den Wettbewerb zwischen Amtsarchi- 
tekten und Privatarchitekten freigibt.“

Unser BDA wird alles tun, um im Interesse des All- 
gemeinwohles seine Entschliisse zu fassen. LaBt uns weiter 
bauen! Gute und billige Wohnungen, gesunde und prak- 
tische, bringen wir Warme und Behagen hinein, durch- 
lichten wir unsere Stadte und Siedlungen. Ich schlieBe mit 
Spinozas Worten: „Das Gliick ist Tugend!“ —
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III. ERZ IEHU NGSFRAGEN  D ES  ARCHITEKTEN

VON THEODOR FISCHER, MtłNCHEN
AUS DER VERANSTALTUNG DES LANDESBEZIRKS BRANDENBURG

Nicht das Methodische, vielmehr das Grundsatzliche 
soli hier Gegenstand der Ausfiihrungen sein, die das Er- 
gebnis von Erfahrungen und Gedanken aus einer mehr ais 
30jahrigen, nunmehr abgeschlossenen Lehrtatigkeit dar- 
stellen. War mein stetes Bemiihen dabei, yorwarts zu 
kommen, so war es doch tatsachlich mehr ein Zuruckgreifen 
aus dem Komplizierten auf das Einfache, Natiirliche. D as 
Z i e l  a l l e r  E r z i e h u n g s m e t h o d e n s o l l t e  d a 
b e i  s e i n  d i e  A r b e l t  an s i c h ,  das W e r k  u n d  
s e i n  g e i s t i g e r  Wer t .

Wie steht es nun mit der fachlich akademischen Er- 
ziehungsmethode? Der Zudrang zum Studium des Bau- 
wesens ist iiber alle Bediirfnisse groB. Ais Hauptursache 
dieses Andranges bezeichnete kiirzlich der Beichskanzler das 
Berechtigungswesen, und er richtete an Staat, Gemeinden und 
Industrie die dringende Aufforderung, den Schematismus 
des Berechtigungswesens zu durchbrechen. Eine schwie- 
rige Aufgabe, eine Wiederaufnahme friiherer Ideen, eine 
Riickkehr, gegen die man sich straubt, tatsachlich aber 
doch eine Riickkehr im Fortschreiten, keine ode Wieder- 
holung. Wenn wir heute die Pflege der historischen 
Form ais Grundlage des Unterrichtes ersetzt haben durch 
die Konstruktion, so ist das auch eine Riickkehr zum Ge- 
baren der friiheren Lehrwerkstatten, aber mit einem 
neuen Inhalt. Die Frage nach der Berechtigung der aka
demischen Lehrmethode iiberhaupt, die sich aufdrangt, ist 
aber verfriiht. Wir haben noch nicht die uns zukommende 
eigene Form gefunden.

Das Wesentliche neben anderen, gewiB auch wichtigen 
Problemen ist jedenfalls d ie  E r z i e h u n g  z u m  W e r k ,  
d. h. h i e r  z u m  Ba u e n .  Davon hat man friiher dem 
Studierenden in jahrelangem Studium nichts gezeigt, und 
man hat damit Lcute erzogen, die die Praxis nachher ab- 
lehnte und die den Vortragen der 1 enrenden gegeniiber 
ungeoffnete Ohren und Herzen besaBen. Die Einfiihrung 
der handwerklichen Vorpraxis nach dem Vorbild des 
Maschinenbaues hat das etwas gebessert, aber sich nur ais 
halbe MaBregel erwiesen. Daher haben Munchen und 
Stuttgart auf meine Anregung die Zwischenpraxis zwischen 
Unter- und Oberstufe versuchsweise eingefiihrt, d. h. eine 
einjahrige Biiropraxis. Dazu war naturlich eine durch- 
greifende Umgestaltung des Unterrichts in der Unterstufe 
notig: viel weniger Mathematik, Naturwissenschaft und 
historischer Formunterricht, mehr gewissermaBen empi- 
rischer Konstruktionsunterricht. So sind einigermaBen 
brauchbare Gehilfen fiir die Praxis schon nach vier 
Semestern herangebildet, und der Erfolg der neuen 
Methode war bisher ein ausgezeichneter. Das Wichtigste 
dabei ist die Befreiung aus allzu engen akademischen 
Banden, die Beteiligung der Gesamtheit der Fachgenossen 
— der beamteten wie der priyaten — an der Erziehung 
des Nachwuchses. Das wird noch wirksamer werden, wenn 
das Recht und die Pflicht einer solchen Mitwirkung noch 
starker erkannt sein und sich auch im Sinne einer Star- 
kung des Berufsgeistes, einer wiinschenswerten Aus- 
gleichung der Gegensatze zwischen beamteten und priyaten 
Architekten auswirken wird und eine Niederlegung der 
hohen Darame zwischen den beiden Berufskreisen zur 
Folgę hat.

GroBere Bewetflichksit, weniger Schematismus ist der 
Grundgedanke bei den neuen MaBnahmen, dabei aber 
Festhalten ara Wesentlichen des akademischen Studiums.

Mit dem Entwurf allein, auf den man heute noch das 

Schwergewicht legt, ist es nicht getan, wenn die Entwurfs- 
arbeit auch nicht zu entbehren ist. Die Verbindung mit 
der Praxis muB hinzukommen. Der neue Versuch ist nur 
eine Station auf dem Wege, dessen Ziel das bessere Werk, 
die Qualitat ist, nicht Sonderyorteile und Berechtigungen. 
Das Wesentliche ist eine Riickkehr zur Berufserziehung am 
Werk, aus der akademischen Abstraktion zur Praxis. Das 

ist an sich nichts Neues. Es wird erinnert an die friihere 
Lehrlingspraxis der Schweizer Architekten vor kurzem 
akademischen Studium; ferner an die yortreffliche, noch 
heutige Erziehung der englischen Architekten, die — aller- 
dings mit staatlichen Ermachtigungen —  ausgeiibt und 
kontrolliert wird von der Berufsorganisation und sich zu- 
sammensetzt aus der Arbeit im Buro, erganzt durch wissen- 
schaftliche Kursę.

Das Liebaugeln der Architekten, die im Rahmen der 
Technischen Hoehsehule immer eine etwas schwierige 
Stellung gehabt haben, mit der Kunstakademie, der An- 
schluB an den Maler und den Bildhauer sind nicht das 
Richtige, yielmehr der AnschluB an die Bauingenieure im 
Rahmen der Technischen Hoehsehule heute das Gegebene. 
Redner zieht dann Vergleiche mit der Ausbildung der bil- 
denden Kiinstler sowie mit der am weitesten fort- 
geschrittenen Entwicklung der Kunstgewerbeschulen, dereń 
Schulwerkstatten aber noch der Mangel anhaftet, daB das 
wichtige Moment der Okonomie der Zeit und des ^'erk- 
stoffes in ihnen nicht zur Geltung kommt. Das ware nur 
moglich, wenn an Stelle der Lehrwerkstatt die Manufaktur 
tritt, wenn wirklich fabriziert wird. Das ist aber wiederum 
nur moglich, wenn statt des Staates die Berufsgemeinschaft 
die Ausbildung selbst in die Hand nimmt. Ansatze hierzu 
zeigen sich schon heute in den Meisterschulen des Buch- 
und Malergewerbes. Der Gedanke der Berufserziehung 
setzt sich also bereits durch, es gehort dazu allerdings 
noch eine Umbildung der Berufsorgnisationen selbst nach 
idealerer Richtung.

In unserer Zeit des Unisturzes konnte man nun auf 
den Gedanken einer radikalen Umgestaltung des Fach- 
unterrichtes kommen, wobei die Frage aufgeworfen wird, 
ob er iiberhaupt Aufgabe des Staates ist und nicht besser 
anders geleistet werden kann, ferner ob es moglich ist, 
techniscbe Berufe iiberhaupt in Schulen zu lehren. Das 
sind aber Fragen der Zukunft. Nicht eiu Umsturz allen 
Vorhandenen ist jetzt am Platze, sondern eine Fortentwick- 
lung im Sinne der Riickkehr technisclier Erziehungs- 
methoden zur Werkerziehung. Nur auf diesem Wege ist 
auch Aufgabe des schematisierten Berechtigungswesens zu 
erreichen. Die Uberfiillung der Technischen Hochschulen 
wird auch nicht yerhindert durch Aufnahmepriifungen 
oder durch verscharfte AbschluBprufungen. Nur die Auf- 
hebung der Berechtigung, versorgt zu werden, yermindert 
die iibergroBe Anziehungskraft.

Es wiire aber ein MiBverstiindnis, wollten die Archi
tekten aus den Ausfiihrungen und Vergleichen mit ver- 
wandten Gebieten nun kategorisch das Recht ableiten, die 
Erziehung selbst zu bestimmen. Es handelt sich zunachst 
nicht um Rechte, sondern um Pflichten, mitzuwirken an 
einer auf das Reale, auf das Werk gerichteten fachlichen 
Łrziehung. Es gilt nicht uinzustiirzen, sondern Lebendiges 
zu pflegen. Dazu gehort allerdings eine feine, taktvolle 
Wand, nicht Partei und Gcwalt. —
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GLASHAUSBAUTEN UND DACHGARTEN 
u abbildungen VON ARCH. BDA KURTSTARCK, BERLIN

Immer mehr hat sich im Wohnen das Gefiihl fiir Licht, 
Luft, Durchsonnung und Freiheit iiber alle raumabschlieBen- 
den Schranken hinaus zur Geltung gebracht. Breite licht- 
durchflutete Fensterseiten der Raume, Ineinandergreifen 
friiher streng getrennter Wohneinheiten sind die Kenn- 
zeichen einer neuen, noch im Werden begriffenen Wohn- 
form (die deshalb nichts mit Sachlichkeit oder Wirtschaft

lichkeit wedeT in der Konstruktion noch in ihrer funktio- 
nellen Auswirkung zu tun hat). Diesem Zeitgefuhl ohne 
Ubertreibung entgegenzukommen, hat Architekt Starek bei 
den hier abgebildeten Bauten Rechnung getragen. Bei der 
6/4 Morgen groBen, einem Landsitz ahnlichen Wohnhaus- 
anlage L. in Siidende, die in einem parkartigen Garten ein- 
gebettet liegt, mit groBem Chauffeur- und Gartnerhaus,

W ohnhaus L. in Sddende Lageplan 1 :800
G A R TEN G ESTA LTU N G :H ER M A N N  ROTHE,ZEHLENDORF
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Blick vom Herrenzimmer auf die Bibliotheksnischen nach dem Wintergarten

ARCHITEKT BDA KURT STARCK, BERLIN

Eingang zum W ohnzim m er vom W intergarten
Blick vom Wohnzimmer in den Wintergarten
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AuBenansicht des W intergartens

Das 12 • 12 m groBe Glashaus m it 
Steildach (zum A bro llen  der 

Schattendecken). Eingang aus 
Travertinquadern ais Hait fiir die  

schw eren Bronzettiren

ARCHITEKT BDA 
KURT STARCK, BERLIN

GARTENGESTALTUNG: 
HERMANN ROTHE, ZEHLENDORF

Innenansicht des W intergartens
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Architektonlsche Gartengestaitung mit Blick auf das H errenzim m er vom Wohnhaus L. In SUdende

Badehaus, Tennisplatzen usw., war es der Wunsch des 
naturliebenden Bauherrn, von alleu Wohnraumen seines 
Hauses im ErdgeschoB in den Garten hinausgehen zu 
kónnen. Fiir den Winter wollte er aus den wichtigsten 
Wohnraumen eine direkte Verbindung zu dem Winter
garten haben, der ais ein richtiges groBes Gewachshaus zu 
projektieren war, einem Wintergarten, der keine kalte 
Reprasentation darstellt, sondern ais Erganzung eines 
naturgemaBen Wohnbediirfnisses angesprochen werden kann 
und darum den Forderungen einer modernen Hygiene ent- 
spricht.

War friiher der Wintergarten an einem Privathause 
meist eine vorgezogene Veranda mit Eckpfeilern, groBen 
Seitenfenstern, geschlossener Decke, dariiber ais Balkon 
ausgebildet, mit Pflanzen nur an den Fenstern in Kiibeln, 
nicht ausgepflanzt, so wird man heute grundsatzlich anders 
vorgehen. Allerdings: Palmenhiiuser rechtfertigen ibren
Aufwand an Kosten fiir Unterhaltung und Erbauung nur, 
wenn ihre Ausmessung die Moglichkeit gibt, besonders 
wertvolle hochwiichsige Pflanzen zur vollen Entwicklung, 
Bliite und Frucht zu bringen. Daher sind folgende Ge- 
sichtspunkte zu beobachten: 1. Vermeidung irgendwelcher 
Konstruktionsteile im Innern, um ein freies Arbeiten im 
Aufbau zu haben; 2. Zum Zwecke guter Wachstumsinóglich- 
keit die Grundflachen mit gecignetem Kulturboden aus- 
fiillen; 3. Wirksame Drainage, lebhafte Durchliiftung des 
Bodens; 4. Auspflanzen im freien Grund gewahrt bessere 
Entwicklung und erleichterte Bedienung; 5. Eisengeriist 
tragt die Glasflache, die Glastafeln sind in Holzsprossen 
gelagert; Eieensprossen oder das Eisengeriist selbst werden 
nicht fiir die Verglasung verwendet; 6. Heizkórper werden 
im Raum verteilt angeordnet, uud zwar die Unterheizung 
nahe am FuBboden an den AuBenwanden, Oberheizung

ais Steigleitung am Glasdach; 7. Liiftungseinrichtung in den 
Steliwanden und am Dachfirst; 8. Schattendecken aus Holz- 
lattchen, die durch Metallglieder zu einer aufwickelbaren 
Matte verbunden sind.

Die Abbildung hieriiber zeigt die architektonische Ver- 
bindung des Ilauptgebaudes mit den Nebenanlagen; durch 
die verschiedenen Terrainhóhen ergaben sich reizvolle Ab- 
stufungen der Wasserbecken. In diesen Nebenanlagen ist 
wiederum ein Gewachshaus im Sinne dieses Aufsatzes inter- 
essant, weil es nicht nur ais Kulturhaus gebaut wurde, 
sondern in seinem Innern ein Schwimmbad enthalt mit 
einer Schwimmflache von 5 • 12 m. Die Abbildung zeigt 
diese Anlage leider noch ohne Bepflanzung; heute macht 
dieses Haus mit seiner griinen Umwehrung und seiner 
immerhin nicht kleinen Wasserflache einen ganz anderen 
Eindruck. Hier ist aus rein praktischen Bedurfnissen eine 
Anlage geschaffen — Tennisplatz, An- und Auskleideraume, 
Schwimmbad — , die gleichzeitig dem Gartner fiir Kultur- 
zwecke das brauchbare Gewachshaus bietet. —

Die vier Abbilduugen auf den Seiten 322 und 323 be- 
riihren ein ahnliches Thema gartnerischer und baulicher 
Verkniipfung, namlicli den Dachgarten. Im Geschaftsviertel 
des altesten Berlins zwischen uralten Hinterhausern mit 
hochgezogenen Giebeln, diisteren, winkligen Hofen und 
modern frisierten Hauserfronten mit Riesenladen yermutet 
man keine Gartenanlagen, die von allen Seiten Licht, Luft 
und Sonne erhalten kónnen. Steigt man aber aufs Dach, 
so sind die Voraussetzungen gegeben, dazu noch eine seiten 
malerische Aussicht. Geschickt wurden die Schornsteine 
und andere Aufbauten zu geschmackvollen Motiven des 
Gartens ausgestaltet. Hervorzuheben ist, daB dieser Dach
garten auf altem Mauer- und Balkenwerk herzurichten war, 
aber irgendwelche Schaden sich bisher nicht gezeigt haben. —
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Badehaus m it Pavillonkopfi)au

ARCHITEKT BDA KURT STARCK, BERLIN
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A rch itekton ische Fassung zw efer 
groBer Schornstelne a is  Haupt- 
moliw des Dachgartens auf einem  
Gesch&ftshaus In Berlin C

ARCHITEKT BDA 
KURT STARCK, BERLIN

GARTNERISCHE GESTALTUNG: 
KÓRNER <  BRODERSEN, STEGLITZ

Gartenh&uschen und 
Brunnen auf dem gleichen  

Dachgarten
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AUS DER DEUTSCHEN BAUAUSSTELLUNG IN BERLIN

Halle II. Die Wohnung unserer Zeit

III. Das neue Bauen -W&4
Fotos: Taubert-Neumann, Berlin-Friedenau
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