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DEUTSCHE BAUGESINNUNG
Zu diesem umfassenden Thema haben w ir eine Reihe von Architekten zur Stellungnahme aufgefordert Das 
Problem beschrankt sich nicht auf asthetische Gesichtspunkte, sondern um fafit ethische, soziologische, technische 
und wirtschaftliche Fragen. Je nach dem Ausgangspunkt der Betrachtungen und je nach der persónlichen Ein- 
stellung, von der aus die Verfasser diesen Komplex von Problemer. betrachten, sind die Aufierungen, wie nicht 
anders zu erwarten war, in einzelnen Punkten verschieden ausgefallen. Eine gemeinsame Richtlinie, die sich auch 
mit dem deckt, was die „Deutsche Bauzeitung" bisher zu vertreten sich bemuht hat, ist aber allen gemeinsam: 
Die Erkenntnis, da fi die Baukunst bodenstandig sein mufi, wenn sie auch an den Errungenschaften der Technik, 
selbst wenn sie von aufien kommen, nicht vorubergehen da rf; dafi sie aber nicht international sein kann, sondern 
nur national, wenn sie die Bedurfnisse eines Volkes befriedigen, von ihm verstanden und gewurdigt werden soli.

Die Schriftleitung

Vom W esen deutschen Bauens
Oberbaudirektor Prof. Dr.-Ing. Fritz Schumacher, Hamburg

Psychologisch ist es mir immer durchaus verstandlich ge- 
wesen, dafi nach einem Kriege, der alle Gefiihlswerte 
ins Wanken gebracht hatte, auch das architektonische 
Schaffen zunachst nur noch den Kraften des Verstandes 
vertraute und alle Krafte des Gefuhls von sich wies. 
Kiinstlerisch ist mir das nicht verstandlich gewesen, so- 
bald man versucht, daraus ein Dogma, gar ein erlósen- 
des Dogma zu machen.

Zweck und Materiał (Funktionalismus und Konstruktivis- 
mus) sollten die wahren legitimen Ouellen architekto- 
nischen Schaffens sein — das war die neue Lehre. Nie- 
mand wird die befruchtende Kraft neuer Zweckforde- 
rungen und die blickweitende Kraft der Konstruktions- 
móglichkeiten neuer Materialien leugnen wollen, aber die 
sachliche Behandlung dieser beiden Kapitel ist die Vor- 
bedingung alles ernsthaften architektonischen Schaffens, 
die Beseelung der sachlichen Form kann nie allein vom 
Verstande ausgehen, sondern entspringt nur jener P a a - 
r u n g  v o n  Y e r s t a n d  u n d  G e f i i h l ,  die ein Ge- 
heimnis dessen bleibt, was wir Kunst nennen. Jedes archi
tektonische Kunstwerk entsteht aus dem Zweck, dem es 
dient, dem Materiał, das den Zweck verwirklicht, und 
einem Dritten: ndmlich dem schaffenden Menschen, der 
beides in den Dienst einer Idee stelIt. Nur der Ober- 
gang von einer Formidee in eine Formgestałt ist Kunst. 
Auch die Propheten der „neuen Sachlichkeit" haben
— selbst wenn sie es nicht wollten — in ihren wirklich 
guten Werken aus keiner anderen Kraft heraus ge
schaffen. Wenn w ir so die irrationale Macht des mensch- 
lichen Gefuhls gegenuber der Oberschatzung des Ratio- 
nalen wieder in ihre Rechte eingesetzt wissen wollen, wird 
es naturlich eine wichtige Frage, aus weichen Ouellen 
dieses Gefiihl gespeist wird. W oher bezieht es seine 
wirkende Kraft?

Es gibt eine aufiere und eine innere Ouelle. Die aufiere 
Ouelle ist der Boden, um dessen Gestaltung es sich 
handelt. Sein Einflufi ist eindeutig, wenn es sich um ein 
Stiick Boden handelt, das naturhaften oder landschaft- 
lichen Charakter tragt. Die Einpassung des Bauwerks in 
den Charakter der Landschaft ist f iir  den Bauenden eine 
der schónsten Ouellen der Kraft, einer Kraft, die ihn iiber 
die Natur unvermerkt zum Wesen seines Volkes fiihrt. 
Der Architekt darf nicht etwa s e i n  Wesen in eine be- 
stimmte Form giefien, die er nun in alle W eit tragt, wie 
sie auch aussehen mag, sondern das Stiick Boden und 
seine Eigentiimlichkeit mufi die Form bestimmen, in die 
sich in jedem einzelnen Fali das Wesen des Schaffenden 
zu giefien hat. In diesem Sinne wird sich schon inner
halb des gleichen Volkes der Architektureindruck seiner 
verschiedenen Breiten andern, um so mehr die Architektur- 
sprache verschiedener Vólker.
Der Einflufi des Bodens verliert aber diese eindeutige 
Kraft, sobald es sich um Bauten der G r o f i s t a d t  han
delt, bei denen der Naturcharakter keine entscheidende, 
das Tun bestimmende Rolle spielt, und nur noch Zu- 
sammenhange menschlicher Gebilde hervortreten. Hier 
stellt unsere Zeit Aufgaben, fiir dereń Erfiillung wir meist 
keine aufieren Ankniipfungspunkte besitzen. Noch leiten 
uns gewisse Forderungen des Klimas, die oft unterschatzt 
werden, aber im iibrigen wird die Verantwortung in uns 
selber gelegt. Wenn w ir mit neuen Konstruktionen neuer 
Materialien arbeiten, wenn w ir neue Zwecke zu erfiillen 
haben, wenn w ir den so wichtigen Einklang zu erstreben 
haben zwischen Ingenieurwerk und Architekturwerk, 
mussen w ir den Weg zur innerlichen Harmonie neu aus 
uns selber suchen. Die Ouelle, aus der w ir unsere Kraft 
schópfen, ist nur eine i n n e r e  Ouelle.
Spielt im ersten Fali noch der yielfach schattierte Begriff 
der jeweiligen „Heim at" herein, so spielt in diesem weit 
schwierigeren und fiir  die Weiterentwicklung unserer 
Schaffenssprache bedeutsameren Fali nur noch der Ober-
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begriff des D e u t s c h t u m s  herein. Es hat Zeiten ge
geben, wo man glaubte, dieses Deutschtum in bestimmten 
Formgebilden einfangen zu kónnen. Sie faftten die Frage 
zu aufterlich und leicht auf und muftten schlieftlich er
kennen, daft sie statt eines Stiles, den sie zu ergreifen 
glaubten, nur eine Mode zu fassen bekommen hatten. 
So wird es immer gehen, wenn man glaubt, Deutschtum 
in Formen festlegen zu kónnen: sein Wesen liegt in der 
tiefeingewurzelten Eigentiimlichkeit der G e s i n n u n g. 
Nicht in dem Sinne, daft, wenn nur die Gesinnung deutsch 
ist, nun auch dem Werke deutsches Wesen gewift ware. 
Es ist nicht die Gesinnung, die man seinem Volkstum 
gegenuber hat, was gleichsam v o n s e I b e r im Werke 
zum Ausdruck kommt, sondern die Gesinnung, die man 
seinem Tun und Wirken gegenuber hat, muft so sein, daft 
in ihr das Wesen des Volkstums zum Ausdruck kommt. 
Der eine schafft aus dem Trieb nach Erwerb, der andere 
aus dem Wunsche nach lauter Wirkung, den einen reizt 
das Spiel raffinierter Uberlegungen, den anderen das 
Wohlbehagen fester Normen der Uberlieferung. Fur das 
Wesen des Deutschen sind solche Auffassungen sicher 
nicht bezeichnend. Fiir ihn sehe ich das Bezeichnende 
darin, daft er ohne derartige Nebenregungen nur sein 
Werk sieht und in seiner Erfiillung zu gleich ein Ziel ver- 
folgt, das uber dem unmittelbaren praktischen Zweck 
seines Tuns heriibergreift. In dieser Fahigkeit, bei der 
einzelnen praktischen Arbeit zugleich das unpersónliche 
Hóhere zu sehen, liegt die schónste Kraft deutschen 
Wesens.

Ohne sie ware der deutsche Gelehrte unmóglich, der 
unter Verzicht auf Geld und Ehren sein Leben stillen Pro- 
blemen weiht; ohne sie ware der deutsche Soldat un
móglich, der ohne auftere Reizmittel singend in die 
Schlacht zieht; ohne sie ware der deutsche Organi
zator unmóglich, der allen Schwierigkeiten zum Trotz auf 
fremdem Boden kolonisiert; ohne sie ware der deutsche 
Kunstler unmóglich, der ohne Riicksicht auf Erfolg einem 
inneren Drange folgt und durch das Enthullen seines 
Inneren an die Gemiitswerte des Menschen riihrt. Ali das 
sind Erscheinungen, dereń Art w ir ais echt deutsch emp- 
finden, und so mannigfach und verschieden auch die Wir- 
kungen erscheinen, die von ihnen ausgehen, im letzten 
Grunde entspringen sie der gleichen Wurzel: dieser 
edlen Fahigkeit, in der wir den Kern deutschen Wesens 
erblicken móchten.

Daft w ir es hier wirklich mit etwas uns Eigentiimlichem zu 
tun haben, wird wohl durch nichts starker bestatigt ais 
dadurch, daft gerade diese Seite unserer Betatigungen 
von anderen Vólkern am wenigsten verstanden wird. Sie 
spotten iiber den „weltfremden" Sinn des deutschen Ge- 
lehrten, sie argern sich iiber die „Schulmeisterei" des 
Organisators, den sie, ins Soldatische iibersetzt, im „M ili- 
tarismus" hassen, sie belacheln die „Sentimentalitat" ge- 
miitvoller deutscher Kunst, und sie merken nicht, daft es 
immer das gleiche ist, was sie nicht verstehen: daft hinter 
der eigentlichen unmittelbaren Handlung noch etwas 
anderes steht, dem der Handelnde — oft unbewuftt — 
nachstrebt, eine Idee, die ihn beseelt.

Diese Fahigkeit zeitigt auch in der Architektur die Er
scheinungen, die fiir deutsches Wesen besonders be
zeichnend sind. Die wichtigen unter den deutschen Bauten 
sind zugleich Zeugen eines Ringens nach einem iiber ihren 
Zweck hinausgehenden Ziel.

Wenn wir die Dinge so auffassen, ist es nicht mehr selt- 
sam, daft beispielsweise ein Schinkel, obgleich er sein 
Bestes in der Sprache der in kubischen Maften arbeiten- 
den Antike ausdriickte, uns nicht weniger deutsch er- 
scheint wie etwa ein Elias Holi oder Liider von Bentheim,

die in den Formen einer auch aufterlich ais deutsch ge- 
kennzeichneten Renaissance daherkommen. Was an 
Schinkel deutsch ist, das liegt nicht an den Formen, son
dern an dem reinen Wesen seiner Gesinnung. Der 
Idealismus dieser Gesinnung ist eine weit elementarere 
Gewalt ais die formale Richtung, in der sie sich zufallig 
ausdriickt. Diese Richtung ist dasjenige, was ais wech- 
selndes Etwas den Verhaltnissen der Zeit unterworfen ist, 
der Zeit, dereń Schwingungen w ir wohl fiihlen, aber noch 
nicht allgemeingiiltig zu deuten vermógen.

Und deshalb wird ein Architekturwerk nur wirklich deutsch, 
wenn in seinem Schópfer das Deutschtum ohne viele 
Worte ais etwas S e l b s t v e r s t a n d l i c h e s  lebt und 
wenn es a b s i c h t s l o s  in sein Werk heriiberstrómt. 
Sowie in dieser Hinsicht Absicht den Schaffenden lenkt, 
streift man die Gefahr des Theaters, das auch in seiner 
besten Form ausgeschlossen sein muft von einer Sache, 
die tiefinnerlich und deshalb heilig ist.

Die A rc h ite k tu r im  D ritten  Reich
Professor Dr. Schultze-Naumburg, MdR., W eimar

Das Dritte Reich ist rascher hereingebrochen, ais Viele in 
ihren bangsten Traumen es fiirchteten. Und die Fiihrer im 
neuen Deutschland fackeln nicht, sondern setzen in soviel 
Tagen ihre Ziele in die Wirklichkeit um, ais einstige Re- 
former Jahre dazu brauchten.

Welche Ziele sind es nun, die der Nationalsozialismus 
der Baukunst gesteckt hat?

Die Frage ist einfach zu beantworten, denn ganz die 
gleichen Aufgaben, die dem vólkischen Leben im all
gemeinen gelten, miissen naturlich auch fiir irgendeine 
Sonderbetatigung maftgebend sein.

Allein das W ort vólkisches Leben fuhrt uns unmittelbar an 
den Gegensatz heran, den der bisherige Architektur- 
betrieb zu der Baukunst der Zukunft bildet.

Was bisher herrschte, war nicht nur aufs eifrigste be- 
strebt, internationale Formen fiir  unsere Bauten ais die 
allein móglichen hinzustellen, sondern man fiihlt auch 
deutlich, daft meist Blutsfremde die Anfiihrer zu diesem 
Werke waren.

Die Architektur des Dritten Reiches wird aber durchaus 
Kunde davon geben, daft deutscher Geist das Werk 
ersann, daft deutsche Hande es formten, und daft 
deutsches Land seine Werkstoffe da fiir hergab. Die 
Lastermauler, die in solchem Hochziel nur noch Anlaft 
fanden, es anzuprangern, sind rasch stumm geworden. 
Denn es weht heute ein verdammt scharfer Wind, der 
manches so hart anblast, daft es zum Lande hinausflattert. 
Die Zeiten liberalistisch-handlerischer Auffassung sind fiir 
das Bauen endgiiltig vorbei. Das Dritte Reich wird kein 
Sammelplatz wildester Bodenspekulation mehr sein. Und 
fiir Anhaufung von Bausiinden, wie sie das liberalistische 
Zeitalter kennzeichnet, wird das Dritte Reich keinen Raum 
mehr bieten.

Die neue Zeit wird in allem im grundsatzlichen Gegen
satz zu dem stehen, was die liberalistische Weltepoche ge
bracht hat. Diese bedeutet immerhin die Zeitspanne von 
fast einhundertundfiinfzig Jahren, und wahrend hundert 
Jahren etwa war auch unser Vaterland von ihr erfaftt. 
Boten die Bauten in Stadt und Land etwa bis in das 
erste Drittel des neunzehnten Jahrhunderts das wohl- 
tuende Bild einer wuchshaften Entwicklung nach lebens- 
gesetzlichen Yorstellungen, so fangt allmahlich ein ganz
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anderes Streben an, die Bautatigkeit zu bestimmen. 
Um móglichst rasch und móglichst viel Geld zu verdienen, 
drangte man die Massen in vielstóckige unwiirdige Ka- 
sernen mit ihrem Hinterhauselend zusammen, in die kein 
Himmel und keine ziehenden Wolken mehr hineinschauen, 
wo die Kinder auf schmutzigen Hófen ihre Jugend ver- 
bringen, ohne auch nur zu ahnen, was Erde und Rasen ist. 
Die Bebauungsplane und die Entwurfe, von kaltem 
Schachergeist ersonnen, werden schematisch und lieblos 
hingehauen. Aber keine kommunale Verwaltung, keine 
Landesregierung greift ein, um dieser sich iiberstiirzenden 
Tatigkeit einer schmutzigen Handlergesinnung Einhalt zu 
bieten. Im Gegenteii, sie hilft noch mit, wenn fur sie 
etwas zum Verdienen abfallt. Das G ift der liberalistisch- 
handlerischen Gesinnung hat bereits die Kópfe derartig 
eingenebelt, dafi sie gar nicht mehr zu denken fahig sind, 
es gabe auch bauliche Pflichten gegen ein wachsendes 
Volk zu erfullen, ja, dafi es iiberhaupt móglich sei, einer 
solchen Entwicklung in den Arm zu fallen. Die Kehr- 
seite des hemmungslosen lndividualismus tritt in riesen- 
haften Ausmafien sichtbar in dem hervor, was sich Stadte- 
bau und Siedlung nannte.

Ais nach dem Kriege das Volk auf Einlósung gegebener 
Versprechungen drangt, werden ihm zwar viele schóne 
Programme auf gedrucktem Papier gegeben, aber gar 
bald wird das gesamte Bauen mehr und mehr Angelegen- 
heit eines Grofiverdienertums, das sich nur im Gegensatz 
zu fruher in einem ganz engen Kreise einiger zu- 
gelassener Monopolinhaber abspielt. Die Idee der Dezen- 
traiisation, der Zerstórung weiterer Grofistadtbildungen 
mit ihren ins Unabsehbare wachsenden Folgen von 
Schwierigkeiten alter A rt wurde aufs Schonendste um- 
gangen. Erschien anfangs noch die Forderung nach dem 
Flachbau, also dem Ein- oder Zweifamilienhaus mit reich- 
lichem oder doch hinreichendem Anteil an eigenem 
Gartenraum, an der Spitze, so ruckte allmahlich der ge- 
schaftlich so weit einfachere und weit hóheren Gewinn 
abwerfende Hochbau wieder in die Front. Und da der 
Sache doch ein soziales Mantelchen umgehangen werden 
mufi, so wurde mit Aufwand von vielen geschwollenen 
Worten und dicken Tabellen „wissenschaftlich" bewiesen, 
dafi der „neue" Mensch des Kollektiv sich in Hochbauten 
wesentlich glucklicher zu fiihlen habe, ais in dem vóllig 
veralteten und sentimentalen Hauschen mit Garten. Und 
wo dies Ziel noch kiimmerlich zu sehen war, versicherte 
man mit schmerzlichem Augenaufschlag, dafi es leider 
eben aus wirtschaftlichen Griinden nicht mehr angangig 
sei, solchen Idealen der Vergangenheit nachzuhangen. 
Dafi man das Pferd immer am Schwanz aufzaumte, 
merkte man nicht oder wollte es nicht merken. Und ais 
grimmige Ironie des Schicksals erscheint zum Schlufi die 
seltsame Tatsache des Leerstehens eines Viertels des ge
samten vorhandenen Wohnraumes.

Der Nationalsozialismus hat hier riesenhafte, vóllig um- 
gestaltende Aufgaben vor sich. Er ist nicht in dem mate- 
rialistischen Irrglauben befangen, dafi die Wirtschaft das 
Primare sei, sondern fiir  ihn ist das erste Gesetz das 
Leben des Volkes, die Wirtschaft eine seiner Funktionen 
und nicht einmal die hóchste. Eine vóllig veranderte Ge- 
sellschaftsordnung und eine mit ihr Hand in Hand 
gehende grofizugige Dezentralisation wird ganz neue 
und dem schópferischen deutschen Menschen artgemafie 
Aufgaben bringen.

Nur aus dem Gesichtspunkte heraus kann sich die Archi
tektur des Dritten Reiches entwickeln. Alle Fragen der Or- 
ganisation, der Formen, der Baustoffe sind Sache der 
Einzelbehandlung, denen ais Leitmotiv stets das Be- 
kenntnis zum vólkischen Staat ais oberster Glaubenssatz 
vorangetragen werden wird.

W ege zu echter Baukultur
M inisteria lrat Poeverlein, Munchen

„W a s  du e rerb t von deinen V a łe rn  hast,
Erwirb es, um es zu bes itzen ."

W er seine Heimat liebt und einen Glauben hat an das 
Vorhandensein genugend vieler und guter Krafte, die 
imstande waren, das kulturelle Niveau unserer Bau- 
gestaltung zu heben, und wer dann sieht, was heute alles 
mit Zustimmung oder wenigstens mit Duldung der fur die 
Baugenehmigung mafigebenden Behórden — ins
besondere auf dem flachen Lande — gebaut werden 
darf, der muf} schon ein grofier Optimist sein, um nicht 
verzweifelt auszurufen: Lafit alle Hoffnung fahren!

Was hilft es, wenn wir viele gute Einzelleistungen frei- 
schaffender und beamteter Baukiinstler, gebaut fur Pri- 
vate, Kórperschaften, gemeindliche und staatliche Be
hórden dutzendmale in allen .móglichen Fachzeitschriften 
veróffentlicht sehen? Was hilft dies, wenn solch eine gute 
Einzelleistung doch in der Fulle geschmackloser und hand- 
werklich minderwertiger Bauten untergeht und trotz bester 
Gestaltung durch eine schlechte Umgebung niemals zur 
Wirkung kommt? Was hat es fiir einen Sinn, wenn sich 
Heimatschutzvereine und ihre Bauberatungsstellen Jahr 
fur Jahr fiir  eine Verbesserung der Handwerks- und Bau
kultur einsetzen, Entwurf um Entwurf begutachten, Ver- 
besserungsvorschlage machen oder den Bauherrn an den 
berufenen Planbearbeiter, den Architekten, verweisen, 
bestenfalls mit dem Endergebnis, dafi eine Kompromifi- 
lósung herauskommt, meist aber nichts erreicht wird?

Lohnt es sich da uberhaupt noch auf Mittel und Wege zu 
sinnen, wie man der bestehenden Unkultur begegnen 
konnte, oder ist es nicht richtiger, einen aussichtslos er- 
scheinenden Kampf aufzugeben? Keineswegs. Gerade 
in Zeiten der Mutlosigkeit ist Offensivgeist ganz besonders 
am Platze. M it dem gleichen Offensivgeist, der der natio- 
nalen Erhebung in diesen Wochen zum Sieg verholfen 
hat, mussen w ir heute in den Kampf treten, in einen un- 
erbittlichen Kampf aller gleichgesinnten und gleich- 
gerichteten Krafte gegen das Pfuschertum im Handwerk 
und im Bauwesen, in einen K a m p f  a u f  l a n g e  S i c h t  
f i i r  i n n e r e  E r n e u e r u n g  d e u t s c h e r  B a u  - u n d  
H a n d w e r k s k u l t u r ,  in einen Kampf, der leider so- 
lange nicht allein mit, geistigen Waffen gefiihrt werden 
kann, ais die Voraussetzungen hierzu in unserem Volke 
nicht gegeben sind, und der infolgedessen durch gesetz- 
liche Zwangsmittel unterstiitzt werden mufi. Gerade jetzt 
gilt es zu handeln, wo die unabwendbare Umschichtung 
der arbeitenden Klassen einen ungeheuren Riickflufi der 
Bevólkerung auf das Land notwendig macht. Es ist da
her auch nicht der Platz und die Zeit, unfruchtbare Kritik 
zu iiben, sondern es gilt, d i e Wege aufzuzeigen, die zu 
einer Besserung fuhren kónnen. Immerhin ist nicht zu um- 
gehen, darzutun, wem unser Schutz in erster Linie zu 
gelten hat, wer die Feinde einer guten Bau- und Hand
werkskultur sind und mit welchen geistigen und gesetz- 
lichen Waffen sie bekampft werden kónnen.

Zu schiitzen haben w ir das qualitatsvolle Handwerk, den 
Architektenstand und seinen jugendlichen Nachwuchs, die 
unberiihrte Landschaft ebenso wie das Ortsbild, den 
Heimat- und Familiensinn, das wertvolle Alte in Kunst und 
Kultur, zu schiitzen vor der Gleichgiiltigkeit und Ge- 
schmacklosigkeit im Bauwesen und Bauhandwerk, vor mift- 
verstandener Tradition, vor der Riicksichtslosigkeit und 
dem Kramergeist geschaftstiichtiger Handler und In- 
dustrien, sowie vor einem allzu starken Burokratismus. 
Dafi diese Feinde einer anstandigen Baugesinnung und 
Baukultur nicht langst wirksam bekampft werden konnten, 
dafi unser Heimafbild heute fast iiberall ein so trauriges



Geprdge aufweist, dafi unsere Vorstadte und Dórfer, See- 
ufer und Landstrafien vielfach ein so trostloses Antlitz 
zeigen, dafiir sind eine ganze Reihe von Faktoren ver- 
antwortlich zu machen. Mangelnde Gesetzgebung oder 
mangelhafte Handhabung von Gesetzen und Vorschriften, 
fehlerhafte Personalpolitik, die ungeniigende Hilfsstellung 
des Technikers in der Verwaltung, Mangel in der Er- 
ziehung und Ausbildung unseres Nachwuchses, teilweises 
Versagen der Handwerkerorganisationen, mangelnde 
Zusammenaribeit aller fur das Bauwesen mafigebenden 
Kreise, die sprunghafte Entwicklung der Technik und ihre 
Ausbreitung durch den alles umspannenden und alle 
Eigenart nivellierenden Verkehr haben zu gleichen Teilen 
den kulturellen Niedergang verschuldet. Wenn Unkultur 
und Geschmacklosigkeit im Bauwesen in so erschrecken- 
dem Mafie um sich greifen konnten, so liegt der Grund 
hierfiir h a u p t s d c h l i c h  i n d e m  M a n g e l  o d e r  
i n d e r  I a x e n H a n d h a b u n g  g e s e t z l i c h e r  
s o w i e  o r t s -  u n d  b e z i r k s p o I i z e i I i c h e r B e 
s t i m m u n g e n ,  l i e g t  w e i t e r  i n d e r  F e h l -  
b e s e t z u n g  d e r  f u r  d i e  B a u p o l i z e i  v e r a n t -  
w o r t l i c h e n  S t e l l e n  mit Personen, die weder nach 
ihrer Vorbildung noch nach ihren Fahigkeiten ein sicheres 
Urteil uber Wert oder Unwert eines Bauentwurfes haben 
kónnen. Wenn, wie in Bayern, die mit der Uberprufung 
der Bauplane betrauten Bezirksbaumeister meist dem 
Stande der Tiefbautechniker entnommen werden, so ist 
es klar, dafi diese Personen die notwendigen Voraus- 
setzungen fur eine sichere Uberprufung von Bauplanen 
in stadtebaulicher, kunstlerischer und z. T. auch hochbau- 
technischer Hinsicht gar nicht mitbringen kónnen. Erfolgt 
aber die Genehmigung auch nur e i n e s  minderwertigen 
Entwurfes durch die Polizeibehórde, so besteht die 
grofie Gefahr, dafi das schlechte Beispiel — ais von der 
Behórde gut geheifien — Nachahmung findet und zahl
reiche Wiederholungen im Gefolge hat.
Ein Grundiibel bei der Baugenehmigung und Bauiiber- 
wachung liegt in dem derzeitigen M a n g e l  e i n e r  
H a n d h a b e ,  g e g e n  d a s  P f u s c h e r t u m  i n 
H a n d w e r k  u n d  B a u w e s e n  m i t  a l l e r  
S c h a r f e  v o r z u g e h e n .  Solange die Gewerbe- 
freiheit die Anfertigung der Bauplane ohne Riicksicht auf 
Vorbildung und Eignung allen, die sich dazu berufen 
fiihlen, gestattet; solange das Handwerk in seinen eigenen 
Reihen nicht Ordnung schafft und Pfuscher und Banke- 
rotteure, die nach jedesmaligem wirtschaftlichen Zu- 
sammenbruch immer wieder auf der Bildflache er- 
scheinen und die Preise in gemeinster Weise unterbieten, 
weii sie ja selbst nichts zu verlieren haben; solange eine 
Reihe von Handwerker- und Fachschulen ihr schulisches 
Ziel immer noch in der Propagierung veralteter Techniken 
sieht und ais Methode hierzu nur das Kopieren alter 
Formen und das Nachschaffen aus einer uberlebten 
Formenwelt anwendet, anstatt die Jugend in das leben- 
dige Wirtschaftsgefiige und Gesamtgestalten unserer 
Zeit einzufugen und sie zu handwerklicher Wertarbeit 
unter Berucksichtigung der Bediirfnisse und Gestaltungs- 
móglichkeiten von heute und auch geschmacklich zu einer 
anstandigen Gesinnung unter Ausschaltung kunstlerischer 
Grofimannssucht zu erziehen, solange wird eine wirk- 
same Bekampfung des Pfuschertums nicht móglich sein. 

G a n z  b e s o n d e r s  b e d e n k l i c h  i s t  d e r  V e r - 
f a 11 d e r  K u l t u r  a u f  d e m  L a n d e .  Der Bauer, erd- 
gebunden und fruher Hiiter und Wahrer der Tradition, 
hat heute keinerlei Einstellung mehr zur Kultur des Hand
werks und des Bauens und bevorzugt beim Bau und noch 
mehr bei der Einrichtung die geschmacklosesten, technisch 
und formal minderwertigsten Massenerzeugnisse der 
Stadte. Wie ist das zu erklaren?

3 2 6

Von den zwei Ouellen, aus denen zu Zeiten un- 
gebrochener Tradition die Baukultur auf dem Lande her- 
vorging, aus einer gewissen stammesmafiigen Neigung, 
bestimmte Formen zu bevorzugen und aus dem Einflufi, 
den wichtige Kulturzentren ausiibten, kam nach dem Ver- 
fall der grofien europaischen Kultur im 19. Jahrhundert, 
mit der Entwicklung der Verkehrs- und Nachrichtenmittel 
und der damit verbundenen raschen Anpassung des 
Landes an die kulturellen Einrichtungen der Stadte, die 
erstere mehr und mehr zum Versiegen, wahrend sich die 
zweite in un'heilvoller Weise auswirkte. Denn an Stelle 
der fruher aus Klóstern und Furstenhófen geholten oder 
wenigstens beeinflufiten Kultur verbreitete sich nunmehr 
die Unkultur der Stadte und Grofistadte, die Gesinnung 
gewissenloser Handler und die Geschmacklosigkeit der 
Kauf- und Warenhauser, uber das ganze Land und liefi 
kaum die entlegensten Ortschaften und Gehófte un- 
beriihrt. Die relative Unbewufitheit des Lebens auf dem 
Lande lafit jedoch dem Bauern die geistige Verarmung, 
die er mit dem kulturellen Verfall erlitt, gar nicht recht 
empfinden.

So wird die Sorge um das Land eine Sorge der Stadt. 
Denn die Stadt weifi, dafi sie ohne das Land nicht leben 
kann, dafi sie sich immer wieder und auf allen Gebieten 
aus der Kraft und Ursprunglichkeit des Landes erneuern 
mufi, und dafi dabei das Land wirklich „Land" und nicht 
der Abklatsch stadtischer Kultur — uber ein dunner be- 
siedeltes Gelande ausgegossen — sein darf. Eine Be- 
einflussung des Bauens auf dem Lande kann nur dann 
wirksam werden, w e n n  i n d e n  S t a d t e n  s e l b s t  
e i n e  E r n e u e r u n g  d e r  B a u k u l t u r  e r r e i c h t  
w i r d .  Und darum mussen w ir den Kampf gegen 
Schund und Unkultur, f iir  Sauberkeit und Klarheit vor 
allem in den Stadten beginnen, denn wenn erst die 
Stadte wieder gesunden, w ird ganz von selbst auch eine 
Besserung auf dem Lande eintreten. Wenn wir den 
Kampf um Zuruckgewinnung von Bau- und Handwerks- 
kultur aufnehmen, so mussen w ir gleichzeitig zwei Wege 
einschlagen: w i r  m u s s e n  d e n  K a m p f  m i t  g e 
s e t z  l i c h e n  u n d  g e i s t i g e n  M i t t e l n  f i i h r e n .  
Denn so begrufienswert es ware, den Kampf der kul
turellen Erneuerung rein geistig zu fuhren, so aussichts- 
los ist dieser Kampf in der heutigen Zeit, wenn er nicht 
durch Macht- und Zwangsmittel gefordert und damit 
wesentlich abgekurzt w iirde. Vor allem mussen die ge- 
setzlichen und baupolizeilichen Mafinahmen in den Lan
dem teils erganzt, teils scharfer gehandhabt werden. 
Wohl am wichtigsten ist die E i n s c h r ó n k u n g  d e r  
G e w e r b e f r e i h e i t ,  u n d  z w a r  v o r  a l l e m  
d e r  S c h u t z  d e r  B e r u f s b e z e i c h n u n g  „ A r 
c h i t e k t " ,  wodurch die Anfertigung von Bauplanen 
nicht entsprechend vorg^bildeten und unfahigen Per
sonen glatt untersagt werden kann und fur Tausende 
von tiichtigen freischaffenden Kunstlern Arbeit und Ver- 
dienstmóglichkeit geschaffen werden konnte. Hand in 
Hand damit mufiten Schutzbestimmungen fiir  das quali- 
fizierte Handwerk gehen, um die Pfuscher und Unter- 
bieter rucksichtslos auszumerzen und dem Handwerker 
wieder d e n  Stolz und d i e geachtete Stellung zu 
geben, die ihn im Mittelalter zum Trager der gesamten 
Kultur machten und die trotz Innungen und Handwerks- 
kammern leider verlorengegangen sind.

Die Zunfte waren fruher die Trager der technischen 
Tradition und der Qualitat. Sie wachten dariiber, dafl 
keine M ifigriffe vorkamen und garantierten nicht nur 
einen soliden und werkgerechten ziinftigen Bau, son
dern auch eine gleichmafiige, konsequente und einheit- 
liche Art des Bauens — oft durch Jahrhunderte hin- 
durch —, eine Einheitlichkeit, die allerdings nicht nur
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BEKOMMEN WIR EINE DEUTSCHE FORMENSPRACHE?
Vergl. Heft 1,1933 „Entwickelt sich ein baulicher Ausdruck d e r G egenw art? "

Kirche Gustav A d o lf in N urnberg 
G esfaltung: German Besfelmeyer, Munchen
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Seeflughalle in Travemunde. Gestaltung: 
Fritz Schumacher, Hamburg

Haupłeingang des Wellenbades in Norderney
Gestaltung: Bruder Siebrecht, Hannover
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W ellenbad in N orderney. Gestaltung: Bruder Siebrecht, Hannover

W ohnhaus d e r Reichspost in Regensburg
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Sparkasie in Neumunster in Holstein 
Gestaltung: Fritz Hain, Neumunster

Aufnahme: Kurt Foige, Neumunster i. Holstein

Dienstraum d e r Reichspost in Rodach
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V o rha lle  vom W ellonbad  in Norderney 
G esta ltung: Bruder Siobrecht, Honnover
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Feułrwache im Ham burger Hafen 
Gestaltung: Fritz Schumacher, Hamburg

Aufnahme G ebr. Dransfeld, Hamburg



H8S1!
Tl^

I l l l l E S S

9113
9  93 3 9U l i

Siedlung Berlin-lankwitz. Gestaltung: Gagfah, Berlin

Eigenhaus. Gartenseite. Gestaltung 
Curt Schiemichen, Leipzig
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Fortsetzung von Seite 3 2 6 :  Deutsche Baugesinnung

durch die einheitliche Einstellung der damaligen Men
schen zum Leben und zur Umwelt, sondern auch durch 
andere Gegebenheiten wie die wenigen am Orte oder 
in der Umgebung iiblichen Baustoffe und Konstruktions- 
móglichkeiten, durch die gleichartigen und gleich- 
bleibenden Bediirfnisse der Bewohner, durch gleiche 
klimatische Voraussetzungen und anderes mehr bedingt 
wurde. Das Erbe der Ziinfte mussen heute die dazu be- 
rufenen Innungen und Handwerkskammern antreten, 
wenn sie ihre Lebensfahigkeit nicht selbst untergraben 
wollen.
Auch die V e r s c h a r f u n g  o r t s -  u n d  b e z i r k s -  
p o l i z e i l i c h e r  V o r s c h r i f t e n  ist unbedingt er- 
forderlich, solange das allgemeine kulturelle Niveau 
nicht ganz wesentlich gehoben ist. Waren es einstmals 
die Fiirsten, dereń W ille  — unterstiitzt durch eine Ge
staltung in den zuverlassigen Normen hófischer Kunst — 
insbesondere den Stadten oder Stadtteilen ein einheit- 
liches Geprage aufdriickte, so mussen eben heute 
Staat und Stadte an ihre Stelle treten und dariiber 
wachen, dafi Oualitat und Einheitlichkeit bei der Ge
staltung unserer Orts- und Landschaftsbilder — nicht zu
letzt zum Schutze noch vorhandener kultureller Werte — 
mehr ais bisher gefórdert werden.
Voraussetzung hierzu ist allerdings, dafi der Staat bei 
seinen eigenen Bauschópfungen den allerstrengsten 
Mafistab anlegt und mit dem besten Beispiel vorangeht. 
Diese baupolizeilichen Bestimmungen mufiten in der 
Hauptsache stadtebaulicher Natur sein, im ubrigen aber 
auf Forderungen forrnal und technisch einwandfreier 
sauberer Baugestaltung beschrankt sein, und sich be- 
gnugen, ausgesprochene Hafilichkeiten und Kultur- 
widrigkeiten zu verhindern. Sie konnten hóchstens in 
den Stadten nach der Seite verniinftigen modellmdfiigen 
Bauens fiir bestimmte Gebiete unter Wahrung der in- 
dmduellen Bedurfnisse und der kiinstlerischen Freiheit 
erweitert werden.
S c h e m a t i s i e r u n g  u n d  T y p i s i e r u n g  f i i r  
l a n d l i c h e  G e b i e t e  s i n d  a u f  a l l e  F a l l e  a b - 
z u l e h n e n ;  denn erfahrungsgemafi wirken sich hier 
zu enge Vorschriften ungiinstig f iir  den Kónner aus und 
verhindern nur die Móglichkeit einer weiteren Entwick
lung, wahrend der Pfuscher sich aufierlich an das zu- 
lassige Schema halt und trotz einer unzulanglichen Ge- 
samtdurchbildung nicht zu fassen ist.
Das Bauen auf dem Lande ist und bleibt eine Sache, die 
von Fali zu Fali andere Lósungen erfordert; infolge- 
dessen ist auf alle Bestimmungen zu verzichten, die der 
Freiheit guten Gestaltens Abbruch tun konnten. Denn 
nicht auf die gleiche Gestaltung, sondern auf die gleiche 
Gesinnung kommt es an. Denn nur so kann erreicht 
werden, dafi eine neue Baukultur wirkliche Kultur wird 
und nicht eine von der Stadt kiinstlich aufgezogene 
asthetische Angelegenheit, und dafi die Entwicklung des 
Bauens lebensfahig und wandelbar bleibt.
Es geniigt aber nicht, dafi die mit der Planfertigung und 
Bauausfiihrung betrauten Krafte Oualitat besitzen, son
dern es ist unbedingt durch eine richtige Personal- 
politik des Reiches und der Lander, der Bezirke und 
Gemeinden sicherzustellen, dafi auch alle mit Bau
gestaltung im weitesten Sinne, also mit Stadtebau, Bau- 
linienfestsetzung, Baugenehmigung und Bauiiber- 
wachung befafiten Krafte selbst Oualitat besitzen, selbst 
werWolle Menschen sind, wenn sie iiber W ert und Un- 
wert der Leistungen anderer ein sicheres Urteil abgeben 
sollen und auf ihre Posten ais wirkliche Treuhander der 
kulturellen Verpflichtungen des Staates unabhangig von 
persónlichen Beziehungen und politischen Bindungen

nur nach der Leistung und Tiichtigkeit gestellt werden. 
Unbedingt erforderlich jedoch ist, dafi die mit der Bau
polizei und Bauiiberwachung betrauten Stellen in ihren 
Entscheidungen von oben her die entsprechende Stiitze 
finden, ohne die eine Autoritat und strikte Durchfiihrung 
der Bestimmungen unmóglich ist.

In diesem Zusammenhang mufi auch die Frage gepriift 
werden, inwieweit entsprechend den Anregungen in 
Heft 11 der DBZ vom 15. Marz 1933 der Techniker in den 
Verwaltungen aus seiner Hilfsstellung heraustreten und 
einen mafigeblicheren Einflufi auf die Handhabung der 
Baupolizei erhalten kann, wozu natiirlich die erforder- 
liche Ausbildung ais Verwaltungstechniker die notwendige 
Voraussetzung bildet.

Hand in Hand mit diesen gesetzlichen Mafinahmen mufi 
auch dafiir gesorgt werden, dafi G e f i i h l  u n d  S i n n  
f i i r  W e r t a r b e i t  i n  a l l e n  V o l k s s c h i c h t e n  
g e w e c k t  u n d  e i n e  a n s t a n d i g e  B a u g e s i n 
n u n g  A l l g e m e i n g u t  w e i t e s t e r  K r e i s e  w i r d .  
Die Hauptarbeit haben dabei die Handwerker- und Fach- 
schulen einerseits und die technischen Hochschulen an- 
dererseits zu leisten. Die ersteren mussen die Jugend 
wieder von iiberziichteter kiinstlerischer Betatigung fern- 
halten und ihren Sinn auf das Wesentliche, Gediegene, 
praktisch Handwerkliche, auf technische Fertigkeit und 
Griindlichkeit hinlenken, mussen den Hauptwert hand- 
werklichen Schaffens auf Verfeinerung der Ausfiihrung, 
auf edle Materialbehandlung, auf die Eigenart und Eigen- 
tiimlichkeit des Stoffes und der Konstruktion, auf liebe- 
volle Behandlung auch des Unscheinbaren, auch der 
kleinsten Einzelheit legen. Die letzteren miissen die 
Jugend mehr ais bisher mit der Frage der Eingliederung 
und Anpassung von Bauten in das Orts- und Landschafts- 
bild, mit der Frage des Mafistabes, der Farbgebung, der 
Vert>indung der Bauten untereinander und mit der Land
schaft befassen.

Viel wichtiger ais die Erzielung einzelner Spitzen- 
leistungen ist eine anstandige Haltung aller Einzel- 
schópfungen eines Ortsbildes und der Zusammenklang zu 
einer wertvollen Gesamtleistung. Ganz besonders 
wichtig ist, wie bereits erwahnt, die lebendige Ein- 
beziehung unserer Jugend in das Wirtschaftsgefiige und 
Gesamtgestalten unserer Zeit.

Infolgedessen mufi sich der Staat auch nach der Hoch- 
schule der Erziehung des hochbautechnischen Nach- 
wuchses annehmen und ihm nach Móglichkeit wahrend 
der Ausbildung auch die finanziellen Sorgen verringern. 
Denn diese Jugend wird spater — ob beamtet oder frei- 
schaffend — mifbestimmend fiir  die kulturelle Entwicklung 
unseres Vaterlandes und mitverantwortlich fiir  die Ge
staltung unseres Heimatbildes sein, und hat somit An- 
spruch auf sorgfaltigste Ausbildung seitens des Staates 
und der fiir  die Ausbildung verantwortlichen Behórden. 
An den Beispielen einer grofien Vergangenheit ist der 
Jugend aufzuzeigen, dafi anders geartete Bediirfrasse, 
veranderte Gestaltungsmittel, derW andel in der geistigen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur eines 
Volkes auch die Baugestaltung ganz wesentlich beein- 
flussen und verandern kónnen, dafi auch die Alten un- 
bekiimmert, aber geschmack- und geistvoll Neues an 
Altes gereiht, mittelalterliche Dome und Barockkapellen, 
romanische, gotische, Renaissance- und Rokokobiirger- 
hauser zwanglos nebeneinandergestellt, Amts- und Be- 
triebsgebaude bewufit und mutig vom Wohnhausbau ab- 
weichend gestaltet haben, ohne da fi diese Bauten das 
Orts- und Lcndschaftsbild oder sich gegenseitig stóren 
wurden.
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Tradition bedeutet nie und nimmer, dafl das Alte wie ein 
ewig giiltiger Kanon die Entwicklung hemmt, Tradition 
heifit nicht geist- und gedankenlose Nachahmung langst 
der Geschichte angehórender Baustile und Gestaltungs- 
methoden, sondern Einfuhlung in den Geist des guten 
Alten, der, wenn er nur richtig erkannt wird, lebendig in 
der Gegenwart nachwirkt und damit ewig jung bleibt.
„ N i c h t u n s e r e r V a t e r W e r k e , u n s e r e r V a t e r

G e s i n n u n g  g i l t  es n a c h z u a h m e n  u n d  a u s  
i h r  h e r a u s  N e u e s  zu  s c h a f f e n .  Dieses Wort 
Langbehns, des Rembranddeutschen, gemahnt uns, aus 
dem Bauschaffen friiherer Generationen die anstandige 
Gesinnung zu erfassen, im ubrigen aber mutig, geist- und 
geschmackvoll wie s i e fur die Bedurfnisse, mit den 
Mitteln und im Geiste der Zeit zu schaffen.

Neben dieser Erziehung des handwerklichen und hoch- 
bautechnischen Nachwuchses mufi eine A u f k l a r u n g s -  
a r b e i t  g r ó fi t e n S t i l e s  e i n s e t  ze  n. Mittels Aus- 
stellungen, Vortragen, Rundfunk, Bauberatungsstellen so
wie in den allgemein bildenden Schulen mufl — ins
besondere in den Stadten — der Sinn fur eine gute hand
werkliche W ertaibeit geweckt, und eine anstandige Bau- 
gesinnung erzogen werden. Zeichnungs- und Hand- 
arbeitsunterricht kónnen dabei besonders in den Dienst 
dieser Aufklarungsaibeit gestellt werden.

Die ideellen und wirtschaftlichen Vorteile der Heran- 
ziehung eines Fachmannes zur Entwurfsbearbeitung durch 
Vermeidung bau- und raumtechnischer Mangel, wie 
giinstigere Grundrifiausniitzung, langere Haltbarkeit 
mussen allen Baubeflissenen immer wieder vor Augen 
gefuhrt werden.
Ganz besonders wichtig ist die Aufklarung weitester 
Kreise, dafi gerade das e i n f a c h e Haus einer ganz be
sonders liebevollen Durchbildung bedarf, dafi die Riick- 
kehr zu grófiter Einfachheit und zum Elementaren — ge- 
boren aus der Not der Zeit und mitbedingt durch die 
zwangslaufigen Kosten fur — heute nicht mehr weg- 
zudenkende — gesundheitliche Forderungen und tech
nische Errungenschaften und wohl noch viele Jahre be- 
stimmend fur das Geprage des Orts- und Landschafts- 
bildes — keineswegs gleichbedeutend ist und sein darf 
mit Geschmack- und Lieblosigkeit, mit Verzicht auf hand
werkliche Wertarbeit zugunsten industriell hergestellter 
Massenware, dafi im Gegenteil die aus wirtschaftlichen 
Griinden einfach gestalteten Bauschópfungen durch 
seelische Haltung und innere Werte, durch liebevolle Be
handlung des Kleinen und Nebensachlichen, durch Be- 
ziehung zur umgebenden Natur mittels Bepflanzung, ver- 
bindenden Mauern und Zaunen, wertvoller sein kónnen 
ais reich, aber lieblos gestaltete Bauwerke. Gerade der 
schlichte Bau gestattet es dem einfachen Landhandwerker 
mit seinem bescheidenen Kónnen und seinen einfachen 
Maschinen eine seinen Fahigkeiten, seinen seelischen 
Werten und der Eigenart seiner engeren Heimat ent- 
sprechende Wertarbeit zu leisten.

Gerade aus einer schlichten handwerklichen Gesinnung 
heraus wird sich, wenn erst die wirtschaftlichen Verhalt- 
nisse es wieder erlauben, Kunst und Kunstform wieder 
freier entfalten kónnen, wird eine Periode der Vertiefung 
und Verinnerlichung einsetzen, fur dereń Entwicklung die 
Riickkehr zum Elementaren, der gegenwartige Lauterungs- 
und Reinigungsprozefi notwendige Voraussetzung und 
Wegbereiter sind.

Ganz besonders schwierig, aber wichtig wird es sein, 
auch den Handler, der ais Anhanger der kapitalistischen 
Wirtschaftsform heute fast ausnahmslos nur „W are" 
kennt, fiir  Oualitat, und zwar nicht nur fiir  stoffliche, son
dern auch formale Oualitat zu gewinnen.

So wichtig eine unmittelbare Kulturpropaganda durch 
Presse, Vortrage und Rundfunk in den Stadten ist, a u f  
d e m  L a n d e  wird ihr ein durchschlagender Erfolg nicht 
beschieden sein. Hier kann jede Beeinflussung nicht 
durch Entwicklung noch so schóner Ideen und Programme, 
sondern nur d u r c h  d a s  Be i  s p i e l  erfolgen. Eine 
besonders wirksame Unterstiitzung kann diese Auf- 
klarungsarbeit dadurch erfahren, da fi frische und unver- 
brauchte jungę Baukiinstler móglichst zahlreich auf dem 
flachen Land ais Verbreiter von Baukultur und Wert
arbeit angesetzt werden. Die durch praktische Arbeit 
und Beratung auf dem Lande zu leistende Kulturarbeit 
ist so wichtig, dafi auch hier Krafte ersten Ranges tatig 
werden sollten.

Freilich werden anfangs die Schwierigkeiten fiir unsere 
Jugend grofi sein, ais selbstandige Architekten oder in 
Zusammenarbeit mit gediegenen Bauunternehmern festen 
Fufi zu fassen, gewifi werden manche Opfer gebracht 
werden miissen, die auch unseren grofien Glaubensboten 
und Kolonisten nicht erspart blieben, die auch zuerst 
Odland vorfanden und nichts erreicht hatten, wenn sie 
nicht den Wagemut und den Glauben an ihre Mission 
besessen hatten.

Alle die vorgeschilderten Mafinahmen kónnen aber nur 
dann einen volien Erfolg haben, wenn sie wirksam 
unterstiitzt und getragen werden v o n  e i n e r  i n n e r e n  
E r n e u e r u n g ,  v o n  d e m  G e i s t  d e r  G e m e i n -  
s c h a f t  u n d  d e s  V e r t r a u e n s  a l l e r  g l e i c h -  
g e r i c h t e t e n  u n d  g l e i c h g e s i n n t e n  K r a f t e  
u n s e r e r  H e i m a t  u n d  u n s e r e s  V a t e r l a n d e s ,  
wenn der Mensch und das Menschentum ais das eigent- 
lich Wertvolle der Zeit w ieder vorangestellt werden. 
Wenn der Bauherr auf allzugrofie Einmischung in tech
nische und handwerkliche Fragen verzichtet und Riicksicht 
nimmt auf eine gewisse Freiheit des kunstlerischen 
Schaffens, wenn der Baukiinstler nie vergifit, dafi der Aus- 
gangspunkt seines Schaffens die Wiinsche und Bediirfnisse 
seines Bauherrn sind und dafi er — insbesonders in seiner 
Tatigkeit ais M ittler zwischen Bauherrn und Unternehmer — 
ein wirklicher Treuhander sein mufi; wenn sich die Archi
tekten untereinander — ob beamtet oder freischaffend — 
nicht gegenseitig befehden und bekampfen, sondern zu- 
sammenschliefien zu gemeinsamer Arbeit fiir ihre gemein- 
samen Interessen und zum geschlossenen Kampf gegen 
ein unanstandiges Pfuschertum; wenn der Handwerker im 
Baukiinstler nicht einen Feind, sondern einen Bundes- 
genossen und einen Vorkampfer f iir  das Wiedererstarken 
handwerklicher Kultur und W ertarbeit erblickt, der seinem 
ganzen Wesen nach das Einmalige, Handwerkliche liebt, 
und der Architekt wiederum im Handwerker kein seelen- 
und willenloses Werkzeug, sondern einen denkenden 
Menschen, einen erfahrenen Fachmann und Berater mit 
reifem Kónnen si^ht; wenn die Jungen die Besonnenheit 
und Erfahrung der alteren Generation ehren und achten 
und das Alter die Jugend in ihrer heiteren Frische und 
natiirlichen Lebendigkeit verantwortlich und arbeitsfreudig 
mitarbeiten lafit, dann werden wieder starkę und leben- 
dige charaktervolle Bauschópfungen erstehen, dann wird 
sich eine geistige Einstellung ergeben, welche die Ge- 
staltung — bei aller Einfachheit — iiber das rein Zweck- 
hafte und Technische hinaushebt und veredelt, eine liebe- 
und seelenvolle Einstellung, ohne die ein Bauwerk nie 
geistvoll durchblutet und in den Bereich des Ethischen und 
der Kultur hiniibergefiihrt werden kann.

Je mehr dieser geistige Zusammenschlufi und die geistige 
Gemeinschaftsarbeit gepflegt und gefórdert werden, um 
so eher werden Einschrankungen gesetzlicher und polizei- 
licher Art fallengelassen werden kónnen.
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Fuhren wir den Kampf solange, bis w ir uns wieder dem 
Idealzustand nahern, aus dem heraus unsere schónen 
alten Heimafbilder erstanden sind, bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem keinerlei gesetzliche Zwangsmaflnahme mehr 
notwendig, zu dem nicht mehr viel von Kultur- und Heimat- 
schutz zu reden ist, weil alles, was gemacht wird, ob be- 
deutend oder geringfiigig, gut und recht gestaltet wird. 
Wir kampfen damit f iir  eine gute Sache, ja fur das Beste, 
was wir besitzen, fur die Heimat, f iir  die Familie und fiir 
die Wertgeltung unseres geliebten Yaterlandes.

Um das deułsche Bauen
Professor Vorhoelzer, Miinchen

Auf die Aufforderung der Deutschen Bauzeitung, mich 
zu auflern, wie ich die Entwicklung der deutschen Bau- 
kunst ansehe, kann ich nur bereits Bekanntes und Del
fach Besprochenes zusammenfassend wiederholen. Ich 
persónlich bin ablehnend gegen Prophezeiungen, glaube 
aber, dafi jeder Architekt sich klar zu den aktuellen
Fragen des Bauens zu stellen hat, da jeder Tag ihm eine
Aufgabe aus der Gegenwart und fiir  die nachste Zu
kunft stellen kann. Allem voran:
L e b e n d i g e s  w i r d  l e b e n  u n d  s i c h  d u r c h -  
set zen a u c h  g e g e n  W i d e r s t a n d e .  D i e  G e - 
s c h i c h t e l e h r t , d a 6 v i e l e i n  i h r e m  S c h a f f e n  
t o t g e m a c h t  w u r d e n ,  um a i s  S t e r b e n d e  
e n t d e c k t  zu  w e r d e n .
Allzuviel Rede der Entwicklung der Kunst beizumischen, 
lafit meist Treibhauskultur und Luftpflanzen entstehen.
Kunst und Kultur wachsen von selbst, wenn die Vor-
bedingungen dafiir gegeben sind. Von einerdeutschen Bau- 
kunst  kann in der Jetztzeit wohl nicht gesprochen wer
den, wohl von einzelnen guten, wegweisenden Bauten. 
Wir wollen daher im weiteren nur das W ort „Bauen" 
gebrauchen. Das Bauen unserer Nation entsteht aus der 
nationalen Einstellung, d. h. aus der Struktur unseres 
Volkes. Die extremsten Richtungen haben sich, manches 
Gute zeugend, totgelaufen, da sie aus aufieren Gesichts- 
punkten materialistisch iibersteigerter, auGerlich reprasen- 
tativer oder formaler Einstellung entsprungen sind und 
den Sinn fiir das Ethische aufler acht lieften. Dies ist 
giiltig fiir alle Werke des Bauens, im Stadtebau, im 
Sakralbau und im Hausbau.
Was heute lebt, sind zwei Strómungen. Die eine will 
den Raum nach aufien móglichst abschlieflen und die 
andere den Raum óffnen und die Natur in den Raum her- 
einziehen. Beide stellen Bauten her unter Beachtung aller 
technischen Gesichtspunkte. Diese letzteren sind aber 
endgiiltig ais zweiten Ranges zu betrachten. D e r 
Mens c h  i s t  b e i  b e i d e n  R i c h t u n g e n  w i e d e r  
in den V o r d  e r  g r u n d  g e r u c k t .  Nachdem wir 
ein junges Deutschland sind, werden eine Reihe 
von Aufgaben heranwachsen, die dem Geist der 
Jetztzeit entsprechen miissen. Beide Richtungen wer
den diesen Aufgaben gerecht werden, da ich 
deutlich sehe, wie beide sich befruchtend nahern, wo- 
bei der Grundnenner die handwerkliche Gesinnung im 
ganzen, im einzelnen die Arbeit des Handwerkers, des 
Technikers und des Architekten verstanden werden wollen. 
Ich wiinschte nur allseits, daf3 das gemeinsame Ziel ge- 
funden wird zum Wohle wahren, sauberen deutschen 
Bauens. Bauten beider Richtungen werden dann neben- 
einander stehen kónnen, wie auch in unseren alten 
Stadten sogar Bauten verschiedener Jahrhunderte neben- 
einander stehen. Damals war allerdings der Takt des 
Nachbauenden gegeniiber dem Vorbauenden wesentlich, 
ebenso wie der Takt gegeniiber der Natur.

Von der bloflen Form heraus kann ein Bau nie entwickelt 
werden, wenn er zu einer Gró6e heranwachsen will, 
auGer man begniigt sich mit einer Kulisse ais Fassade. 
Solche Fassaden, ganz allgemein gesprochen, vor uns 
Menschen gestellt, und beim Bauen, besorgen mich fiir 
die allernachste Zukunft, weil sie aufierlich, daher blutleer 
und undeutsch sind. Manche Bauten der letzten Jahre, 
selbst bedeutende, tragen diesen Stempel des Un- 
organischen und nicht Gewachsenen an sioh.
Ein deutsches Bauen kann nur aus den Gegebenheiten 
fiir ein selbstandiges deutsches Volk entstehen, das Kraft 
in sich birgt, die unbedingt nótigen Befruchtungen von 
auBen — wie zu allen Zeiten — ais Influenz zu ertragen, 
ohne die Eigenart zu verlieren. Ais oberste Grundiagen 
gelten fiir mich fiir  deutsches Bauen „W  a h r h e i t u n d  
S a u b e r k e i t " .  Damit arbeiten w ir aber erst an den 
Fundamenten. In aller Bescheidenheit soli klein bleiben, 
was klein ist, und soli nicht grofl sein wollen. Was aber im 
Sinne eines Valkes Bedeutung hat, sei grofi wie friiher. 
Dann haben w ir wieder eine Hierarchie des Bauens, die 
naturlich und volksgewachsen ist. W ir pflegen Tradition 
im besten Sinne. Die alten Werke sollen uns dabei Vision, 
nicht aber kopierbares Vorbild fiir  unser schópferisches 
Tun sein. Malerei und Plastik werden so, verbiindet mit 
der Architektur, dienend einer Volksidee, echt und ur- 
spriinglich erstehen.
Was heute einem einheitlichen deutschen Bauen im Wege 
steht, ist nicht die Tatsache des Vorhandenseins der 
beiden oben angefiihrten Richtungen, dereń Bauvorhaben 
eine saubere Baugesinnung zugebilligt werden mufi, son
dern es sind die Bauwerke, die, im Stadtebau und im 
Hausbau, aufterhalb dieser Reihung stehen und die den 
gróflten Teil aller derzeitigen Bauvorhaben ausmachen: 
Hier steht der Feind des wahren deutschen Bauens. 
Dieser Feind ist mit allen Mitteln zu bekampfen, um unser 
Land schon und rein zu erhalten. Dann werden die 
besten Vertreter beider Strómungen in gegenseitiger 
Achtung bald klar die Wege fiir  wahres deutsches Bauen 
durchs Beispiel fiihrend aufzeigen kónnen.

Allerdings bediirfen w ir immer noch einiger Hans Sachs, 
die das Lebendige erkennen und wachsen lassen, die die 
reichlichen Beckmessernaturen (aus mangelndem Kónnen, 
Neid und materieller Gesinnung) auf das Mindestmaf} 
zuriickweisen, zum Wohle deutschen Bauens und zur 
Ehre deutscher Meister.

W ohnungsbau
Reg.-Baumstr. a. D. Hans Gerlach, Berlin

Die Wohnungsnot, die sich noch dem Kriege in ihrer 
erschreckenden GróBe zeigte, veranla6te die Regierun- 
gen der Lander den Wohnungsneubau in besonderem 
Mafte zu fórdern. Da es an Geld hierzu fehlte, wurde 
im der Hauszinssteuer eine ergiebige Geldquelle er- 
schlossen, die auf Jahre hinaus die erforderlichen Mittel 
lieferte. Die Bauordnungen wurden grundlich uberpriift, 
Erleichterungen fiir  Wohnhausbauten gewahrt, und die- 
jenigen Bestimmungen, die bisher eine spekulative Aus- 
nutzung des Bodens ermóglicłit hatten, so geandert, dafi 
gleichzeitig mit dem Neubau auch eine Verbesserung 
der Wohnverhaltnisse erreicht wurde. Die Voraus- 
setzungen fiir ein grofles Reformwerk waren hierdurch 
geschaffen und eine emsige das ganze Reichsgebiet um- 
fassende Bautatigkeit setzte ein. Der bisher stets ais 
Stiefkind der Baukunst behandelte Kleinwohnungsbau 
war plótzlich zum Mittelpunkt des baulichen Geschehens 
geworden, um so mehr, ais dem verarmten Deutschland
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fur andere Bauaufgaben kaum Geldmittel zur Verfugung 
standen.
Gleichzeitig mit diesen Anderungen der Baupolizei- 
Vorschriften machte sich eine andere Umstellung bemerk- 
bar, die ebenfalls eine einschneidende Veranderung zur 
Folgę hatte und die dem Wohnungsbau ein neues Ge- 
sicht geben sollte. Es entstanden zahlreiche Baugenossen- 
schaften und Baugesellschaften, die es sich zur Aufgabe 
gemacht hatten, billige Kleinwohnungen fiir  die minder- 
bemittelte Bevólkerung zu schaffen. Der Einzelbauherr, 
der in den Jahren vor dem Kriege noch einen uber- 
raschenden Anteil an der Wohnungserstellung gehabt 
hatte, trat mehr und mehr zuruck und verschwand mit 
der Zeit fast ganzlich. Dieser Entwicklung entsprechend 
wurden die Bauvorhaben der kollektiven Bauherren zu 
immer grófiere Einheiten zusammengefafit, so dafi all- 
mahlich ganze Strafienziige, ja ganze Stadtviertel gleich
zeitig und nach einheitlichem Piane entstanden. So er- 
gaben sich bedeutende stadtebauliche Aufgaben, die in 
hóchstem Mafie sowohl durch ihre Neuheit, ais auch 
durch ihr ungeahntes Ausmafi das Interesse der Fach- 
welt fanden.
Die Wohnungsnot mit allen ihren schlimmen Folgen 
forderte ferner rasches Arbeiten und das Tempo der 
Bautatigkeit wurde deshalb mit allen Mitteln gesteigert. 
Eine Epoche grofizugiger Wohnungsfabrikation begann, 
die in Bewunderung vor den Leistungen der Industrie 
dereń Arbeitsmethoden zu ubernehmen versuchte, um 
mit der nótigen Schnelligkeit und Prazision ihrer Aufgabe 
gerecht werden zu kónnen. W ie am laufenden Band 
etwa Automobile erzeugt wurden, so sollten auch die 
Hauser oder die Wohnungen gewissermafien maschinen- 
mafiig hergestellt werden. Man ging daran, in griind- 
licher Arbeit die Einzelteile des Hauses zu normen und 
Typen fur die Wohnungen zu schaffen, indem mar! 
darauf hinwies, dafi auch in der Vergangenheit die 
Wohnungen gleicher Bevólkerungsschichten praktisch 
nahezu die gleichen Typen aufgewiesen hatten. Wie- 
weit diese Dberlegungen richtig waren, und wieweit sie 
uber das notwendige Mafi hinausgingen, soli hier nicht 
untersucht werden. Es soli nur daran erinnert werden, 
dafi w ir uns gewóhnten von Typen zu sprechen, von 
Verhaltnis der Bettenzahl zur Wohnflache, von Kubuś und 
Nutzeffekt, und dafi wir der rechnerischen Vernunft den 
Vorrang vor allem anderen einraumten. Die Wirtschaft- 
lichkeit eines Bauwerkes war der Gradmesser fiir seinen 
Wert geworden. Das ist sicherlich ein gesunder Ge- 
danke, aber es ist gefahrlich, den Wert einer Wohnung 
nur nach wirtschaftlichen Grundsatzen messen zu wollen. 
Man darf nicht vergessen, dafi Hauser fur Menschen 
gebaut werden, und dafi die Wohnung das Heim der 
Familie sein soli. Nicht nur die Vernunft, auch das Herz 
soli zu seinem Rechte kommen, und es geht nicht an, den 
Menschen lediglich ais eine Summę kórperlicher Funk- 
tionen aufzufassen, und Grundrisse zu schaffen, die nur 
den reibungslosen Ablauf dieser Funktionen erstreben.

Es ist verstandlich, wenn eine Zeit, die auf dem Gebiet 
der Technik so hervorragendes geleistet hat, stolz auf 
ihre Maschinen !ist. Es ist auch verzeihlich, wenn der 
Mensch, in dem Vollgefuhl seiner technischen Schópfer- 
kraft sein Kónnen uberschatzt und uber die engen 
Grenzen, die ihm die Natur gesetzt hat, hinausgreifen 
will. Es ist aber nicht zu verzeihen, wenn man versucht, 
die Mitmenschen zu Maschinenwesen herabzudrucken, 
die nunmehr in neu gezogenen engsten Grenzen und 
nach neu geschaffenen fremden Gesetzen leben sollen. 
Und doch ist dies Bestreben in der Bautatigkeit der letzten 
zehn Jahre deutlich zu erkennen. Die Begeisterung fur 
die Maschine lebt in aller Herzen, so ist es nicht erstaun-

lich, wenn der Gedanke der „Wohnmaschine" Aufnahme 
in weiten Kreisen findet. Ein neuer Gestaltungswille kiin- 
digt sich an. Zunachst sind die Versuche noch unsicher 
und tastend, man leiht von der Maschine die aufiere 
Form, spielt, Kindern óhnlich, die aus bunten Steinen 
Lokomotiven, Autos und Schiffe bauen, und freut sich 
an den neuen kubischen Formen. Man leiht von der ehr- 
lichen Technik den Schein, um ein oberflachliches Spielen 
mit Wurfel und Kegel ais ernste sachliche Arbeit er- 
scheinen zu lassen. Doch bald w ird Ernst aus kindlichem 
Spiel. Der neue Gestaltungswille wachst aus kleinen An- 
fangen zu bedenklicher Kraft und greift nach neuen 
grofien Aufgaben. Er findet den Boden vorbereitet auf 
dem weiten Gebiet des Wohnungsbaues und geht frisch 
ans Werk, dieses ertragversprechende Feld zu be- 
arbeiten. Der Weg wird sorgfaltig bereitet, alle Mittel 
moderner Reklame genutzt und eine begeisterte Presse 
preist d ie „kommende Baukunst". Der Sieg des neuen 
Stils wird gefeiert, die „neue Sachlichkeit" auf den Thron 
gehoben, und die Tore der Stadte óffnen sich willig den 
neuen Herrschern.
Die Bandę der Uberlieferung werden zerrissen, das von 
den Vatern Uberkommene verlacht. Die Grenze der 
Tradition, der heilsame Damm, der den Strom schópfe- 
rischer Kraft uber die Muhlenrader nutzlichen Wirkens 
leitet, wird gesprengt, „Formzertrummerung und neuer 
Aufbau" heifit die Parole. An die Stelle des Gesetzes 
tritt die Willkur.

Da es aber nicht so leicht und einfach ist, einen neuen 
Stil zu schaffen, besonders wenn die Tradition fehlt und 
der richtunggebende Gedanke ein Wahn ist, sucht man 
Bundesgenossen, und man findet sie. „Uber die Grenzen 
ihrer Lander hinweg reichen sich die fortschrittlich ge- 
sinnten Manner die Hand" (um ein W ort eines ihrer 
Fuhrer zu gebrauchen). So bildet sich eine internationale 
Gruppe von Architekten, die rasch an Macht gewinnt, 
und die gefordert durch eine ergebene Presse, einen ent- 
scheidenden Einflufi auf die bauliche Gestaltung ausubt. 
Zunachst ist es nur die aufiere Form, die im neuen Geiste 
gestaltet wird. Der Architekt ist gliicklich und zufrieden, 
wenn er ein Haus entworfen hat, das etwa Ahnlichkeit 
mit den Deckaufbauten eines Schiffes hat. Es ist ihm da
bei gleichgultig, ob das Gebaude seinen Zweck erfiillt 
oder nicht, ob es der Witterung Widerstand leisten kann 
oder zu baldigem Verfall verdammt ist, denn auf die 
aufiere Form kommt es ihm allein an.

Bald befriedigt aber dieses rein formale Nachahmen der 
Maschine nicht mehr und nun wird ein sehr gefahrlicher 
Schritt getan. Es wird verkundet, dafi die seit Jahr- 
hunderten bewahrten Methoden ein Haus zu bauen, dem 
Menschen des Maschinenzeitalters nicht mehr genugen 
kónnen. Man beginnt also damit, das konstruktive Gefuge 
des Hauses von Grund auf neu zu gestalten und dabei 
ist es nicht uberraschend, wenn diese Maschinenanbeter 
in erster Linie zu dem Baustoff greifen, aus dem 
Maschinen gebaut werden, namlich zum Stahl. Die Móg- 
lichkeiten, die dieser neue Stoff dem Architekten bietet, 
sind betrachtlich, man kann schier alle erdenklichen 
Formen konstruieren. Das W ort „Stahlskelett" wird ge- 
pragt und fasziniert die Menge, denn an der Festigkeit 
des Stahles zweifelt niemand. Da sich aber in der 
Praxis dieser bisher im Wohnungsbau nur in bescheidenem 
Ausmafi verwendete Baustoff durchaus nicht so zweck- 
mafiig erwies, wie man gehofft hatte, bemachtigte sich 
die Forschung dieses Problems. Mit bewundernswerter 
Grundlichkeit wurden die Fragen des Rostschutzes, der 
Ausdehnung, der Schallubertragung, der Ausfachung usw. 
untersucht. Der Wohnungsbau wurde eine Wissenschaft, 
von der Stufe des Handwerkes wurde er auf die Stufe
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der Maschine gehoben. Dabei vergafi man vóllig, dafi 
dieser ganze Aufwand an Zeit, Ge|.d und Geisteskraft 
eigentlich gar nicht nótig war, und diese Probleme nur 
deshalb entstanden waren, weil man ungeeignete Bau- 
stoffe gewaltsam und aller Vernunft zum Trotz ver- 
wenden wollte. Was mit dem Stahl geschah, wurde auch 
mit anderen Materialien, etwa dem Beton und dem Glas, 
versucht. Die wissenschaftliche Forschung, einmal auf den 
Wohnungsbau gerichtet, begnugte sich nicht nur mit der 
Untersuchung der konstruktiven Elemente, sondern suchte 
vielmehr alles, was zum Wohnungsbau gehórte, zu er- 
fassen; der Grundrifi wurde genau so analysiert wie der 
Stadtbauplan, die Besonnung oder etwa die Heizung. 
Nun soli durchaus nicht gesagt sein, dafi diese Forschung 
nicht auch brauchbare Ergebnisse geliefert hatte, doch 
unter dem Einflufi jener treibenden Krafte, die, koste 
was es wolle, ihre dem deutschen Wesen so fremden Ab- 
sichten verwirklichen wollten, war Problemstellung und 
Ergebnis schief. Unter dem Vorwande, die Wirtschaftlich- 
keit verlange es, entstanden Bauten, die jeder mensch- 
lichen Vernunft Hohn sprachen, und die Zweifel der 
Menge, die hier und da laut wurden, verstummten gegen- 
iiber dem erdruckenden wissenschaftlichen Materiał.

Diese internationale Gruppe, die vorgab, kunstlerischen 
und wirtschaftlichen Grundsatzen zu folgen, fand bereite 
Helfer in den Machthabern der deutschen Stadte. Und 
da Geld aus den Hauszinssteuern zur Verfugung stand, 
wurde es mit vollen Handen fiir  diese neuen Theorien 
gespendet. Man kann fast sagen, je unsinniger ein Ge- 
danke war, desto langatmiger war die Begrundung seiner 
„Wirtschaftlichkeit", und die Menge nicht fahig, oder 
nicht willig kritisch zu urteilen, nahm glaubig ais richtig 
hin, was ihr in schónen Bildern und Worten verheifien 
wurde.

Der Keller des Hauses, die Fundamente sind teuer, be- 
ginnen wir also das Haus mit dem Obergeschofi und 
stellen es auf Stutzen; alles erreichbare Wasser mufi auf 
den Dachgarten geleitet werden, denn die Betondecke 
mufi feucht bleiben, wenn sie nicht reifien soli, lehrte 
Corbusier und w ir bauten gehorsam nach diesen un- 
sinnigen Rezepten.

Es ist unserer Technik gelungen, Dichtungsmittel zu 
schaffen, die so vorziiglich sind, dafi w ir die elektrische 
Heizung einfiihren kónnen, obwohl sie teurer ist ais jede 
andere, denn wir haben kaum noch Warmeverluste zu 
befiirchten, sagte Haeseler in einer Tagung von Fach- 
leuten, und er baute Hauser, dereń Wandę er klaffend 
aufrifi, und verglaste! Die Fernheizung ist die wirtschaft- 
lichste Art der Erwarmung von Wohnungen, erklarte man, 
und die Stadte setzten ihren Ehrgeiz darin, sich in der 
Anzahl der Kilometer Leitungslangen zu uberbieten. W ir 
mussen 8-, ja 12geschossige Hauser bauen, folgerte Gro- 
pius, denn erst vom funften Geschofi an ist der Stahl- 
skelettbau wirtschaftlich. Der allseitig umbaute Hof, auch 
wenn er ein friedlicher Garten ist, ist falsch, w ir mussen 
Zeilen bauen, selbst wenn Straften- und Leitungskosten 
hóher sind. W ir mussen nach Westen schlafen und nach 
Osten wohnen, — oder war es umgekehrt? — also mussen 
unsere Wohnzeilen von Nord nach Sud laufen. Und 
mutig stiirzen sich die gehorsamen Zeilen die Hangę des 
Rothenbergs in Kasses herab.

Dacher sind verpónf Regenrohre verkriechen sich scham- 
haft in das Innere der Hauser, dafiir spazieren Zentral- 
heizungsrohre auf hohen Standem losgelóst vom Haus 
durch die freie Gottesluft und spenden ihre Warme der 
Natur.

So entstanden grofie Wohnviertel, dereń Hauser im neuen 
S,il ur|d nach den neuen Grundsatzen gebaut waren,

und die Stadte waren stolz darauf, dafi diese Dokumente 
einer neuen Zeit in ihren Mauern errichtet wurden. Es 
blieb nicht verborgen, dafi etwa die Bauten einer Aus- 
stellungssiedlung technisch und wirtschaftlich einen grofien 
M ifierfolg bedeuteten, dennoch wollten andere Stadte 
auf ihre eigene Ausstellung nicht verzichten, um selbst 
ihre Erfahrungen zu machen. Nun mag es noch hingehen, 
wenn an verhaltnismafiig kleinen Objekten der Wert 
oder Unwert einer neuen Idee erprobt wird, obwohl auch 
das hierfur verausgabte Geld niitzlichere Verwendung 
hatte finden kónnen, ganz bedenklich aber wird es, wenn 
Stadte grofie Neubauaufgaben in die Hande von Archi
tekten legen, die sich ihrer Verantwortung nicht bewufit 
sind, oder die in straflichem Leichtsinn Millionenbetrage 
einem Wahnę opfern.
Leider sind diese Falle nicht vereinzelt geblieben und 
viele Stadte, die den gleisnerischen Versprechungen der 
Verfechter der neuen Sachlichkeit Glauben schenkten, 
mufiten bald erkennen, dafi das Ergebnis anders aus- 
sah ais die Berechnung. Baukosten und Mieten liefien 
sich von ihrer erschreckenden Hóhe auch durch die 
wissenschaftlichste Begrundung nicht herunterrechnen. 
Aber nicht allein die hohen Gestehungskosten belasteten 
die stadtischen Finanzen, sondern auch die meist sehr 
hohen Betriebs- und Unterhaltungskosten. Die Fern- 
heizungen, mit denen fast alle diese Neuschópfungen 
ausgestaltet sind, verschlingen Unsummen und der be- 
angstigend schlechte Bauzustand der Hauser, eine Folgę 
der unsinnigen Konstruktionen, fordert dauernd neue und 
immer grófiere Geldaufwendungen.
Weiter kommt hinzu, dafi die meisten Siedlungen, dereń 
Wohnungen fur das „Existenzminimum" — wie man sagte
— gedacht waren, mit erstaunlich aufwendigen Gemein- 
schaftsanlagen ausgestattet sind, mit Waschanlagen, 
Kinderheimen, Buchereien, Gemeinschaftsraumen, Volks- 
hausern und anderem mehr. Auch diese Anlagen zu 
unterhalten, bedeutet fiir die Stadte einen dauernden 
weiteren Geldzuschufi. Dafi diese Gemeinschaftseinrich- 
tungen bewufit geschaffen wurden, um den Ideen Gel
tung zu verschaffen, die an die Stelle der Familie die 
Gemeinschaft setzen wollten, sei nur nebenher erwahnt, 
ais ein weiteres Kennzeichen der Gesinnungsrichtung, die 
diese Bauten schuf. So wurde der segensreiche Zweck 
des Wohnungsbaues in sein Gegenteil verkehrt. Nicht 
fiir  die Familie wurde gesorgt, sondern im Gegenteil ver- 
sucht, zersetzenden soziologischen Tendenzen Einflufi zu 
verschaffen; nicht billige und gute Wohnungen, wie sie 
der Arbeiter braucht, wurden errichtet, sondern teuere 
und schlechte, und an Stelle von gesunden Hausern, die 
W ind und Wetter trotzen, wurden Bauten konstruiert, die 
schon nach wenigen Jahren zu verfallen drohten. Waren 
die Mieten dieser Hauser, gemessen am Einkommen der 
Bewohner, f iir  die sie gedacht waren, schon unertraglich 
hoch, zur Zeit ihres ersten Bezuges, so ist das Mifiver- 
haltnis durch die wirtschaftliche Entwicklung der letzten 
Zeit, insbesondere durch den Lohnabbau, noch wesentlich 
verschlechtert und die Stadte mussen durch vermehrte 
Zinszuschusse die Mieten weiter senken, um einer Massen- 
flucht ihrer Mieter wirksam zu begegnen. Ein bóses Erbe 
und eine schwere Strafe fiir  die Leichtglaubigkeit!
Heute stehen w ir an dem Grabę dessen, was sich stolz 
die „neue Sachlichkeit" nannte. Diese Gefahr ist iiber- 
wunden, und wenn auch das Erwachen teuer bezahlt ist, 
ist es doch ein Erwachen.
Die Erkenntnis, dafi die Wurzeln unserer Kraft in unserer 
Heimaterde sind, hat mit Gewalt Besitz von unserem 
Volke ergriffen. Die wesensfremden Formen, mit denen 
uns eine Gruppe internationaler Geister beglucken wollte, 
werden heute allgemein abgelehnt. Aber kaum scheint
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ein Unheil abgewendet, so droht schon ein neues. Man 
vergifit leicht, wenn man die Werke dieser Architekten 
verwirft, dafi es nur ein kleines Hauflein war, das durch 
lautes Geschrei glauben machte, es stdnde ein Heer 
Gleichgesinnter hinter ihnen. Und wenn auch manche 
Stadte besonders schwer leiden mufiten, weil zu ihrem 
Ungluck einer dieser Allgewaltigen in ihnen herrschte, so 
mufi man doch gerechterweise feststellen, dafi trotz der 
Anstrengungen dieser Verfechter des neuen Stils, in Stiller 
Arbeit sehr viel Gutes in alter Sachlichkeit geleistet 
wurde, dafi von ruhigen und vernunftigen Architekten, 
die an das alte anknupfend, unbekijmmert um das Zeit- 
geschwatz, Bauten errichtet wurden, die einen grofien 
Schritt voran auf dem Wege der Wohnungsbesserung und 
des vernunftigen Stadtebaues bedeuten. Auf ihren 
Schultern ruht heute die schwere Pflicht, dafur zu sorgen, 
dafi nicht die Entlarvung der falschen Propheten gleich- 
geachtet wird einem Zusammenbruch des Wohnungs- 
baues uberhaupt, sondern dafi vielmehr der miihsam er- 
kampfte Boden im Wohnungsbau erhalten werde im Hin- 
blick auf die Zukunft unseres Volkes und unserer Jugend, 
die in gesunden Wohnungen heranwachsen soli zu einem 
starken Geschlecht, bereit und tiichtig am Neubau des 
Vaterlandes mitzuwirken.

Die W ohnung
Architekt BDA Schiemichen, Leipzig

Die Familie, der Erwerb sowie die Wohnung, das „Zu- 
hause", sind die drei Voraussetzungen, die der Mensch 
allgemein zur Entfaltung seiner Personlichkeit notwendig 
hat. In der Wohnung begrenzt sich sein Wesen, er 
braucht sie ais Gegensatz zu seinem Kampf draufien. 
In ihr spielt sich das Leben der Familie ab. Sie ist 
Zeuge seines inneren Ringens. Deshalb spuren wir auch oft 
dem Leben grofier Deutscher in ihren Wohnungen nach. 
Sie ist immer ein Spiegel der Personlichkeit gewesen und 
soli es auch heute sein. Sie ist das Gehause, in deni 
wir in unserem engsten Kreise leben. In den Wohnungen 
erkennen wir nicht zuletzt den Reichtum des deutschen 
Wesens. Von der kleinsten Wohnung, der Kate des 
Tagelóhners auf dem Lande, von der Wohnung des In- 
dustriearbeiters in den Stadten bis hinauf zu den W oh

nungen geistigen Burgertums und den reprasentativen 
Raumen der Macbtigen im Volke, zeigt sich die Viel- 
gestaltigkeit deutscher Menschen. Sicher sind diese 
Wohnungen in den Jahrhunderten deutscher Geschichte 
verschieden gewesen. Jede Zeit drijckte ihnen ihren be- 
sonderen Stempel auf. Nicht nur die Zeit, auch andere 
Bedingungen gestalteten sie. Bald waren die Wohnungen 
eng und verbaut, bald waren es hohe Raume, die in 
vollem Licht Verbindung mit dem Garten, der Natur 
draufien, hatten. Aber wohl immer hatten sie dies 
e i n e  gemeinsam: trotz einer gewissen jeweiligen Gleich- 
artigkeit waren sie ein A u s d r u c k d e s  W e s e n s  ihrer 
Bewohner. Nicht nur an der Raumgestaltung, auch an 
den hundert Kleinigkeiten, den Móbeln, Bildern, Wanden 
und Decken, an der Stellung und Ausbildung des Herdes, 
des Kamins oder des Ofens spurte man den Geist der 
Zeit und Desjenigen, der die Raume bewohnte.
Damit soli nicht gesagt sein, dafi dies in unserer Zeit 
nicht mehr der Fali ist. Auch unsere Tage pragen den 
Wohnungen ihren Geist auf. Eine neue Technik gibt 
alle Móglichkeiten der baulichen Gestaltung. Sonne und 
Luft haben fur den Menschen eine grófiere Bedeutung ais 
fruher. Was w ir aber wunschen, ist ein innigeres Ver- 
haltnis des Menschen zu seinen Raumen. Nur wenige 
verstehen es, sich und ihre Wohnung in Einklang zu 
bringen, ganz abgesehen von den grofien Kreisen, denen 
noch jede Erziehung dazu fehlt. Liebe und Innigkeit zu 
den Dingen in der Wohnung soli der Mensch wieder 
haben. Seine eigene Personlichkeit soli sich darin wieder 
ausdrucken. Es genugt nicht die Verwendung einer 
Massenware von Móbeln, die oft stahlern und kalt, 
hóchstens eine Mode kennzeichnen. Auch kahle Wandę 
tun das nicht. Sie geben bestenfalls Zeugnis von einer 
gewissen asthetischen Veranlagung des Bewohners. Die 
Architekten verstehen es heute, Wohnungen praktisch, 
den Bedurfnissen der Familie angepafit, zu bauen, wenn 
sie sich frei von Ubertreibungen halten. Die Wohnung 
ais „Wohnmaschine" hat nur voriibergehend einige 
Geister beherrscht. Das Praktische und Vernunftige einer 
Wohnung soli uns heute Selbstverstandlichkeit sein, sie 
aber zum Ausdruck der Personlichkeit zu gestalten, ist 
Sache des Bewohners. Der Architekt hat dazu die Vor- 
bedingungen zu schaffen.

DIE OFFIZIERMESSE 
DES PANZERSCHIFFS „DEUTSCHLAND"

Gestaltung: Reg.-Baumeister a. D. Dr.-lng. H. Seeger, Berlin

Die kampfkraftigste Einheit der wiedererstehenden deut
schen Flotte hat die Bauwerft in Kiel, die Deutsche Werke 
Kiel A. G., verlassen und ist von der Reichsmarine uber- 
nommen worden. Uns interessiert hier die beachtliche 
technische Gestaltung des Speisesaales fur die Offiziere, 
der in dienstfreien Stunden ais Aufenthaltsraum dient. 
Die Messe ist gleichzeitig auch der Reprasentationsraum,

1 Die Lage der Offiziermesse auf dem Panzerschiff
(A ufnahm e: W e rftfo to g ra f der Deutschen W erke, Kiel A . G.)

wenn das Schiffskommando Gaste an Bord empfangt. 
Der Raum ist also auch in Auslandshafen gewissermafien 
eine Visitenkarte des Deutschen Reiches. Aus diesen Auf
gaben ergibt sich, dafi die Offiziermesse eine wiir- 
dige Ausgestaltung erhalten mufi, die sich aber allen 
militarischen und technischen Anforderungen unterzu- 
ordnen hat.

Aus Bild 3 und 4 ist zu ersehen, wie d e r  k o n s t r u k -  
t i v e  R a h m e n ,  aus schiffbautechnischen Notwendig- 
keiten geboren, dem Architekten ubergeben wurde. Vor 
allem fa llt die geringe Raumhóhe auf, die nochmals ge- 
drijckt wurde durch die vier schweren geschweifiten Unter- 
ztige, dereń Unterflansche nur rund 2 m uber Fufiboden 
liegen und an den Verstarkungen bis auf 1,70 m iiber 
Fufiboden heruntergehen. Dies wurde erforderlich, weil 
unmittelbar uber der Messe die Mundungen der drei 
schweren 28er Geschiitze des Heckpanzerturmes sich be- 
finden (Bild 1). Der Luftdruck, vor allem auch der Sog 
nach dem Abschufi, bedingt fur die immerhin 12 X 7 m
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2 GrundriB der Offlzierm esse

i

3 Deckentrdgerlage in der Offlzierm esse

freigespannte Decke eine sehr schwere geschweiflte 
Deckenkonstruktion, die im iibrigen nicht verkleidet 
werden konnte, da mit derart starker Durchbiegung der 
Gesamtkonstruktion zu rechnen ist, dafl keine „W ege- 
rung", d. h. Verkleidung, dauerhaft angebracht werden 
kann. Durch solche, nur im Kriegsschiffbau auftretende 
Bedingungen ist der Architekt darauf angewiesen, aus der 
Not seine Tugenden zu gestalten.

Um den Deckentragern das Lastende zu nehmen, wurde 
die B e l e u c h t u n g  in die Flansche der Hauptunterzuge 
verlegt. Dies war um so erwiinschter, ais die starken 
Panzerkabel nur in den Flanschen der I-Trager dem Auge 
entzogen werden konnten; bei Deckenleuchten in der 
Mitte der Deckenfelder hatten die Zuleitungskabel un- 
verhiillt unter den Stahlplatten, die die einzige Decken- 
konstruktion bilden, entlanggefijhrt werden mussen, weil 
weder die Móglichkeit besteht, sie einzulassen, noch sie 
mit Leisten oder dergleichen zu verkleiden mit Rucksicht 
auf die erwahnte ungewóhnliche Durchbiegung der Decke 
beim Schieflen. Die mittelbare Beleuchtungsanlage aus 
den Tragerflanschen muflte auf die schlagartigen Zuckun- 
gen der Durchbiegungen weitestgehend Rucksicht nehmen; 
daher konnte Glas oder sonstiges zerbrechliches Materiał 
nicht verwendet werden. Ais allein brauchbar erkannt 
wurden Resopalplatten, in Leichtmetallrahmen mit Schar- 
nieren montiert, die das Licht von 2 Leuchten, die aus- 
schraubbar angeordnet sind, gleichmaflig verteilt durch- 
scheinen lassen. Auflerdem wurden Resopalplatten in zylin- 
drischer Form fiir Wandleuchten verwandt. Gummi wurde 
weitgehend zur sicheren klirrfreien Lagerung aller Kon- 
struktionsteile verwendet. Durch diese Auskleidung der 
Stahltrager mit blinkenden Scheiben in glanzenden Me- 
tallrahmen bekommt d ie  D e c k e  d e r  M e s s e  schon 
bei Tageslicht etwas schwebend Leichtes, das sich beim 
Einschalten der Beleuchtung auflerordentlich steigert und

4 Inneres der Offlziermesse b e i T a g e s lic h t. (A u fnahm e : M ax Krajewsky, C harlo ttenburg)
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die geringe Raumhóhe vergessen lafit. Zum gleichen 
Zweck wurden alle Deckenflachen mit Aluminiumfolie be- 
legt, in der Technik echter Vergoldungen, wobei das 
hauchdiinne Blattaluminium auf einem Klebegrund in 
Folien von etwa 10/10 cm aufgebracht wird. Die Tages- 
lichtzufiihrung von drei Seiten kommt dem Raum sehr zu- 
statten; die Fenster konnten in vier gleiche Gruppen zu 
je vier Fenstern zusammengefafit werden.
D ie  E i n r i c h t u n g  d e s  R a u m e s  ais Speisesaal be- 
dingte feststehende Tische, die durch Ausziehplatten zu 
einer grofien gabelfórmigen Tafel mit 42 Sitzplatzen ver- 
einigt werden kónnen (Bild 2). Speisen und Getranke 
kommen uber Durchreichen aus Anrichte und „pantry . 
Das Bufett besteht aus zwei vierteiligen Schranken, die 
vitrinenartig mit splitterfreiem Glas ausgestattet sind, 
zwischen denen eine niedrige Anrichte sich befindet. In 
der freien Wandflache daruber ist ein Lautsprecher 
akustisch gunstig untergebracht. Das Bufett ist aus einem 
Gerust rahrartiger Profile aus poliertem Nirostastahl kon
struiert; die Flachen sind aus Aluminiumblech gearbeitet, 
das gegen Einbeulung mit Sperrholz hinterfuttert ist. Die 
Aluminiumflachen des Bufetts und der Eingangsturen sind 
ebenfalls mit Aluminiumfolie belegt. Diese Technik hat 
den Yorzug, bei mechanischen Beschadigungen mit Bord-

RECHTSAUSKUNFTE
Honoraranspruch der A rch itekten , w enn ke in e  
ausdriickliche V ere in b aru n g  iib e r d ie  H on o rie - 
rung getro ffen  ist (Arch. BDA R. in L.) 
T a t b e s t a n d  u n d  F r a g e .  Der Architekt hat fur eine 
Gemeinde ohne Vereinbarung uber die Honorierung 
mehrere Entwurfe fur Baulichkeiten aufgestellt (Vor- 
entwurf, Entwurf, Baupolizeizeichnungen, Kosten
anschlage), die von der Gemeinde unterzeichnet und 
weitergegeben sind, auch zur Erlangung von Beihilfen. 
Die Finanzierung ist nicht gelungen, und die Gemeinde 
verweigert jetzt Bezahlung der Arbeiten, da der Auftrag 
erst nach Finanzierung perfekt geworden sei. Dieser Vor- 
behalt war aber nicht gemacht. Wie ist die Rechtslage? 
A n t w o r t. Dafi ein Anspruch besteht, wenn die Tatigkeit 
nicht ausdriicklich kostenlos oder „unverbindlich" uber- 
nommen oder die Honorierung von dem Gelingen der 
Finanzierung abhangig gemacht worden ist, kann hier 
nicht zweifelhaft sein. Denn bei dem erteilten Auftrage 
zur Anfertigung der Entwurfe und Baupolizei-Zeich- 
nungen, sowie Kostenanschlage, die sowohl der Errich- 
tung der Bauten, wie der Erlangung von Baugeldbeihilfen 
dienen sollten, ist eine Vergutung ais stillschweigend ver- 
einbart anzunehmen, da die Herstellung den Umstanden 
nach nur gegen Vergutung zu erwarten war (§ 632 BGB.). 
Wenn auch bei Planen, die ein B a u u n t e r n e h m e r 
anfertigt, eine Vergutungspflicht dann nicht besteht, wenn 
er die Vorarbeiten lediglich freiwillig und nur in seinem 
eigenen Interesse gemacht hat, um hierdurch den anderen 
Teil zur Erteilung des Bauauftrages an ihn willig zu 
machen, ohne dafi er diesen Zweck schliefilich erreicht 
RGE. v. 13. 12. 10 in Recht 15 S. 987), so trifft dieser Ge- 
sichtspunkt auf den Architekten in freiem Beruf, der seine 
Honorare ausschliefilich fur die geistige Tatigkeit der 
Planung und Oberleitung bezieht und an der Bau- 
ausfiihrung nichts verdient, nicht zu und mufi auch in 
Ihrem Falle deshalb ausscheiden, weil Sie die Arbeiten 
auf Grund besonderen Auftrages und im Interesse des 
Auftraggebers geleistet haben. Ferner ist aber sogar be- 
zuglich des Bauunternehmers mehrfach entschieden 
worden, dafi er eine Vergutung jedenfalls dann ver- 
langen kann, wenn der Besteller die Bauzeichnungen

mitteln leicht reparierbar zu sein. Dies ist wichtig, weil 
bei hohem Seegang immer mit mechanischen Beschadi
gungen gerechnet werden mufi. Fur die Wohnlichkeit des 
Aufenthaltsraumes sorgen vier Ecksofas mit je einem 
kleinen runden Tisch, um den einige Sessel Platz finden. 
Die Eingangsturen mufiten in windfangartigen Einbauten, 
die in den Messeraum zuruckspringen, untergebracht 
werden. Durch diese Nischenanordnung konnte den Sitz
platzen eine gewisse Behaglichkeit gegeben werden. 
Die Stuhle sowie das eingebaute Klavier sind in hoch- 
glanzpoliertem Mahagoni unter Verwendung von „Pyra- 
midenholz" ausgefiihrt. Dieser Holzton kehrt im Gummi- 
fufiboden wieder, der dem ganzen metallglanzenden 
Raum eine warme Stimmung verleiht, die durch die 
siegellackroten Lederpolster der Ecksofas und Stuhle ver- 
tieft wird. In einem wohltuenden Kontrast zu den roten 
Tónen steht das Russischgrun der Wandflachen, auf dem 
drei Bilder in mattschimmernden Nirostarahmen vorzug- 
lich zur Geltung kommen.

Bezugsquellen : Resopalscheiben von Rómmler A. G ., Berlin. Sekurit- 
glas (gehartetes hochelastisches Sp iege lg las) von den Herzogenrather 
Glaswerken, Aachen. S tah luberzogene H o lzp ro file  von Rockhausen 
Sóhne, W aldhe im  i. S. G um m ifu fiboden  von K iib le r und Co., Berlin- 
Reinickendorf. N irosta von Fried. Krupp A. G ., Essen.

oder Kostenanschlage zum Bau verwertet oder zu seiner 
Unterrichtung uber die Kosten des Baues benutzt. (OLG. 
Celle, Entsch. v. 26. 6. 09 in Recht 1914 S. 1530, ROLG. 
Bd. 20 S. 205, Kiel 15. 1. 16 in Schl. Holst. Anz. 1916
S. 124.) Hier mufi aus demselben Gesichtspunkte, weil 
der Auftraggeber die Zeichnungen und Kostenanschlage 
durch Einreichung bei der Baupolizei bzw. bei den fiir 
die Gewahrung von Baugeldern zustandigen Behórden 
in seinem Interesse und zu seinem Nutzen tatsachlich ver- 
wendet hat, ein Vergnugungsanspruch um so mehr bejaht 
werden, da Sie Architekt im freien Beruf sind (vgl. auch 
RGE. v. 29. 10 26, Recht 26 Nr. 2424, D. J.-Ztg. 26 Nr. 1020, 
RG. v. 1. 5. 17, Recht 17 Nr. 1402).

H aftu n g  bei S achverstand igen-G utach ten  und 
Schatzungen (Arch. M. in G.)
F r a g e .  W ie weit geht die Haftung des Architekten 
bei S a c h v e r s t a n d i g e n g u t a c h t e n  und a mt -  
l i c h e n  S c h a t z u n g e n ?
A n t w o r t .  Wenn nicht die Vertragsbestimmungen der 
Gebuhrenordnung, durch die die Haftung des Architekten 
fur Schatzungen gegenuber den gesetziichen Bestim
mungen eingeschrankt ist, zum Gegenstand des Vertrages 
gemacht sind, haftet der Architekt fur Gutachten und 
Schatzungen dem Bauherrn im Rahmen des § 278 BGB. 
Danach hat er fur Schaden einzustehen, die durch eine 
v o r s a t z l i c h  o d e r  f a h r l a s s i g  u n r i c h t i g e  
Schatzung bzw. Begutachtung eintreten.
Fahrlassig handelt er, wenn er bei Ausfuhrung der ihm 
iibertragenen Leistung die im Verkehr erforderliche Sorg- 
falt, d. h. das Mafi von Sorgfalt, das von einem gew.ssen- 
haften und sachkundigen Mannę seines Berufes an- 
gewendet zu werden pflegt, aufier acht lafit. Bei 
Schatzungen und besonders bei Gutachten wird das Er- 
gebnis der Tatigkeit zum grofien Teil auf subjektiver An- 
sicht des Architekten beruhen; in diesen Fallen wird, selbst 
wenn die Ansicht von anderer.Seite nicht geteilt werden 
sollte, Fahrlassigkeit nur seiten festzustellen sein. Ent- 
scheidungen hóherer Gerichte uber die Haftungsfrage 
sind in der DBZ nicht veróffentlicht worden.

Rechtsanwalt Dr. Paul Glass, Berlin
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