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Die Wohnung.
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B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  i h r e  k ü n s t l e r i s c h e n  E r g e b n i s s e .  

Von Professor E. B l u n c k ,  Berlin.

iese A u sste llu n g  u m fa ß t d re i 
A b te ilu n g en : E in m a l den  B au
des W o h n h au ses  se lb s t; h ier 
w erd en  a ls T eil d e r s t ä d t .  
S i e d l u n g  a m  W e i s s e n -  
h o f e ine  R eihe  v o l l s t ä n d i g  
e i n g e r i c h t e t e r  M e h r -  
u n d  E i n  f a m i l i e n h ä u s e  r 
m it in sg e sa m t 60 D rei- b is Sechs- 
z in n n erw o h n u n g en  v o rg e fü h rt, 

die au ch  nach  S chluß  d e r  A u ss te llu n g  b es teh en  b leiben ; 
sie sind von 15 b eso n d ers  e in g e lad en en  A rc h ite k te n  en t-

die B au ten  d er S ied lung  am  W eissenho f ein iges 
G r u n d s ä t z l i c h e  e rö r te r t  w erden .

D ie A nlage  lie g t a n  einem  H an g e  n o rd w estlich  der 
S ta d t u n d  b ie te t herrlich e  A usb licke  ins L an d ; ihre 
G esam tan o rd n u n g  s tam m t v on  H e rrn  Mies v an  d er 
R ohe, dem  k ü n stle risch en  L e ite r  d e r  A u sste llung . Sie 
is t au s  d er b e ig eg eb en en  V ogelschau  e rs ich tlich , die 
in  den  E inze lhe iten  die H ä u se r noch  n ic h t gan z  rich tig  
d a rs te ll t, a b e r doch den  G e sa m tc h a ra k te r  e rk en n en  läß t.

D ie A u sste llu n g  w ill n ach  dem  P ro g ram m  fü r das 
G eb ie t des W o h n u n g sb au es  alles das zusam m enfassen , 
w as b is je tz t an  w ertvo llen  E rfa h ru n g e n  u n d  V or-

w orfen. F e rn e r  w erd en  au f e inem  V ersu ch sg e län d e  
neben  d er S ied lu n g  n eu ze itlich e  B au sto ffe , B aum asch inen  
u nd  K o n s tru k tio n e n  an sch au lich  v o rg e fü h rt. -

E ine  b e so n d e re  H a llen -A u sste llu n g  in d e r  S ta d t 
b e faß t sich m it dem  g e sa m te n  A u s b a u  s o w i e  d e n 
W o h n u n g s -  u n d  W i r t s c h a f t s e i n r i c h 
t u n g e n  u n d  end lich  s c h lie ß t sich  eine i n t e r 
n a t i o n a l e  P l a n  - u n d  M o d e l l a u s s t e l l u n g  
n e u e r  B a u k u n s t  an , d ie  W ohn-, In d u s trie -  u n d  
G esch ä ftsb au ten  u m fa ß t u n d  an  d e r d ie  B ete ilig u n g  
ebenfalls n u r  au f b e so n d e re  E in la d u n g  m öglich  w ar.

D as E rg e b n is  d e r  A u ss te llu n g  in te c h n isc h e r  u n d  
w irtsch a ftlich e r H in s ic h t is t e in e r b e so n d e ren  B e
sp rechung  V orbehalten , d e r a u c h  A b b ild u n g en  be i
gegeben  w erden . H ier so ll z u n ä c h s t im A n sch lu ß  an

sch lag en  v o rlie g t u n d  w as g ee ig n e t is t, e in e r B esse ru n g  
des W ohnw esens im  G e i s t e  u n s e r e r  Z e i t  zu 
d ienen . Sie is t  b e w u ß t e in se itig  e in g e s te llt au f die. 
„W  o h n a n  s p r ü c h e  h e u t i g e r  M e n s c h e  n “ . 
A u ß er d er N e u o r g a n i s a t i o n  d e r  W o h n u n g  
is t d ie  V erw en d u n g  n e u e r  K o n s t r u k t i o n e n  
u n d  n e u e r  M a t e r i a l i e n  v o rzu g sw e ise  a n 
g e s tre b t, um  zu e iner „ k o l l e k t i v e  n “ , n i c h t  
i n d i v i d u e l l e n  A usb ild u n g  des W o h n u n g sb a u e s  zu 
kom m en. E s  soll e ine V ersu ch sk o lo n ie  se in  a ls  V o r
a rb e i t fü r  ra tio n e llen  S e rien b au  v e rsch ied . T y p en .

D ie A u sste llu n g  w ill a u c h  ze igen , d aß  „d  i e 
F ü h r e r  d e r  m o d e r n e n  B e w e g u n g  d u r c h  
g l e i c h e s  S t r e b e n  u n d  g l e i c h e  P r o b l e m -

*) U ie E röffnung  d e r  A usste llu n g  findet am  h eu tig en  T a g e  s ta tt. —
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S t e l l u n g  u n d  d u r c h  d i e  g l e i c h e  n e u e  
B a u g e s i n n u n g  i n  a l l e n  L ä n d e r n  z u  
ä h n l i c h e r  G e s t a l t u n g  g e l a n g e n .

E s  is t  sicher zu beg rüßen , daß  einm al gan z  ein
se itig  das P roblem  d er sog en an n ten  m odernen  B au
w eise zu r D iskussion  g e s te llt w ird . D abei fä llt zu
n äch st au f, daß  en tg eg en  den sonstigen  G epflogen
heiten  des W erkbundes von  Q u a l i t ä t  d er A rbeit 
im  P rog ram m  n ich t die R ede ist. W er F ü h re r in e tw as 
„ N e u e  m “ is t, w ird  eingeladen.

E s w äre  d er S ache besser g ed ien t w orden , w enn 
m an auch  den  G rundsatz  der Q u alitä tsa rb e it, bezogen 
au f die g este llte  A ufgabe, m it in das P rogram m  au f
genom m en h ä tte , denn  H äuser, w ie z. B. die von  H errn  
C o r b u s i e r ,  H errn  S c h a r o u n ,  H errn  T a u t  sind 
gew iß in te re ssan te  L eistungen , scheinen  a b e r dem  
B estreben , „zu im m er re ineren  T y p en  zu kom m en“ , 
d ire k t zuw ider zu laufen.

N ach  dem  P rog ram m  s o l l e n  d i e  b r e i t e n  
M a s s e n  u n s e r e s  V o l k e s  d e m  N e u e n  
g e w o n n e n  w e r d e n ,  ab e r doch  w ohl nu r 
insofern  es g  u t  is t (das P rogram m  sp rich t dies a lle r
d ings n ich t aus). G erade aus d iesem  G runde w äre  eine 
a llerso rg sam ste  S ich tung  am  P la tze  gew esen.

In  den  bew eg ten  Z eiten  des Ju g en d s tile s  fand  in 
B erlin  einm al eine A usste llung  neu e r S tüh le  s t a t t  und  
d er k luge  L e ite r des M useums, das seine R äum e h ierfü r 
zu r V erfügung  ste llte , h a tte  den g u te n  E in fall, h in  un d  
w ieder einen vorb ild lichen  ä lte ren  S tuh l zw ischen die 
n euen  zu ste llen , w odurch  dem  L aien  u nd  dem  n ich t 
e inseitig  voreingenom m enen  F ach m an n  so fo rt der 
W ert oder U nw ert der neuen  F orm  (abgesehen  von der 
B equem lichkeit) in  die A ugen  sp rang .

D ieser nü tzliche V ergleich  is t in  S tu t tg a r t  infolge 
des e inse itigen  P rogram m s schw erer zu ziehen, aber 
im m erhin m öglich, w enn m an  einige M ühe n ic h t scheu t.

G anz nahe  der A usste llung  steh en  näm lich  einige 
ganz einfache H äu se r von  H e rrn  S c h m i t t h e n n e r ,  
die an  Sach lichkeit u nd  m usika lischer B esch w in g th e it 
m. E . alles übertreffen , w as die A usste llung  b ie te t, und  
die dabei den  S tem pel ih re r E n ts teh u n g  im 20. J a h r 
h u n d e rt deu tlich , ab e r ohne A u fd rin g lich k e it an  der 
S tirne  trag en . K ein  B esucher d er A usste llung  d ü rf te  
verabsäum en , sie anzusehen , um  sein U rte il zu k lä ren , 
ob das gebotene N eue in k ü n stle risch e r H in sich t n u r 
neu  oder auch  g u t ist.

Die ganze  Siedlung k ra n k t an  dem  F eh le r, der h ier 
bere its  bei d e r B esprechung  des B auhauses in  D essau  
(D. B ztg. N r. 17 vom  26. 2. 27) h erv o rg eh o b en  w urde , 
daß  sie bei ih re r G esta ltu n g  allzu  s ta rk  von  T heo rien  
beeinflußt, ist. S ch lagw orte  gew innen  d u rch  dau e rn d e  
W iederholung  n ich t an  B ew eisk raft; sie v erw irren  v ie l
m ehr den G eist u n d  stehen  e iner w irk lich  sach lichen  
u nd  künstle rischen  L ösung  d au ern d  im W ege.

Die k la re  F o rd e ru n g  des T ag es: u n te r  B enu tzung  
a ller H ilfsm itte l der T echn ik , ganz  g le ich  ob a l t  oder 
neu, m ög lichst billige, p rak tisch e , hyg ien isch  e in w an d 
freie u nd  dabei schöne H äu ser zu bauen , w ird  h ier m it 
der m erkw ürd igen  M aro tte  v e rk n ü p ft, d u rch au s  e tw as 
„N eues“ zu bringen . E s g ib t ke ine  n e u e n  M enschen, 
keine n e u e  S ach lichke it u n d  k e ine  n e u e  B au 
gesinnung , sondern  n u r B a u g e s i n n u n g ,  nur  
S a c h l i c h k e i t  u nd  n u r M e n  s c he n , w ie sie 
im m er w aren ; u nd  ech te  S ach lich k e it is t  n ie  S e lb s t
zw eck, sondern  im m er n u r se lb stv e rstän d lich e  V o rau s
se tzung  bei d er L ösung  d e r A ufgabe.

Die N o t d er Z eit zw ing t zur R au m b esch rän k u n g , 
u nd  um  h ie rbe i das G efühl d e r E nge  u n d  D ü rftig k e it 
zu verm eiden , w ird  das Id ea l d e r  Z u k u n ft w ohl eine 
W ohnung  sein, die k le in ste  R äum e um  einen g roßen  
Ilau p tw o h n rau m  g ru p p ie rt, a b e r so kom pliz ierte  G e
bilde, w ie die H äu ser des H errn  C o r b u s i e r  
w erden  schon  d er K osten  w egen  schw erlich  als T y p en  
in F ra g e  kom m en.

Die sich im m er w eite r au sb re iten d e  E rk e n n tn is  
des W ertes von L ich t und  L u ft au ch  in d er W ohn u n g  
w ird  allgem ein zur V e r g r ö ß e r u n g  d e r  
F e n s t e r  in den R äum en führen , d ie  längerem
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A u fen th a lte  d ienen , a b e r  es is t ü b e rtr ie b e n  un d  unsach
lich g ru n d sä tz lic h  d ie  F e n s te r  in  v o lle r Z im m erbreite 
an zu o rd n en  u n d  F lu re  u n d  T re p p e n  m ehr a ls  gerade 
au sre ich en d  zu b e lich ten . _

E s  is t zw eifellos p ra k tis c h , hm  u n d  w ieder auch 
bei W o h n b au te n  f l a c h e  D ä c h e r  anzuordnen, 
a b e r  es is t n a tü r lic h  tö r ic h t, S te ild äch e r ganz  aus
zusch ließen , w ie d ies h ie r g e sch eh en  is t.

D a c h t e r r a s s e n  s in d  g ew iß  e tw as  Schönes, 
a b e r so te u e r  u n d  in u n serem  K lim a  so se lten  nutzbar, 
d aß  es n ic h t ra tio n e ll sch e in t, sie  a ls  B estan d te il der 
V o lksw ohnung  zu fo rdern .

G ew iß is t  ein V e r z i c h t  a u f  F o r m  (ebenso 
w ie au f F a rb e ) d u rc h a u s  bei W o h n b a u te n  möglich, 
w enn  a u c h  d e r dem  M enschen  in n ew o h n en d e  Schm uck
trieb  sich w en ig sten s a n  d en  H a u s tü re n  o d e r B alkon
g it te rn  oder derg l. b e tä tig e n  w ird , a b e r  e r se tz t voraus, 
d aß  M assen, F lä c h e n  u n d  Ö ffnungen  rh y th m isch  geord
n e t sind.

A lle d iese u n d  noch  a n d e re  D inge, d ie  den  W ohn
bau  be tre ffen , h a t  H e rr T e s s e n o w  in einem 
bescheidenen  B uche („D er W o h n b a u “ , V erlag  Callwey, 
M ünchen), d as  schon  in  se in e r g a n z e n  E rscheinung  
w o h ltä tig  vo n  a n d e ren  V e rö ffen tlich u n g en  neuerer 
B au m eiste r a b s tic h t, g rü n d lich  u n d  liebevo ll e rö rtert, 
u n d  w er die A u ss te llu n g  m it N u tzen  besuchen  will, 
so llte  v o rh e r d ieses B uch  lesen . W er d ies tu t  und  ganz 
unvo re ingenom m en  d ie  S ie d lu n g b a u te n  des W erk
bundes b e tra c h te t , d e r  w ird  zu g eb en  m üssen , daß  sie 
v ie lfach  re c h t u n sach lich  u n d  in  k ü n s tle r isc h e r  H insicht 
zum eist re c h t u n b e fr ied ig en d  s in d  u n d  n u r  geeignet 
erscheinen , den  ru h ig en  F o r ts c h r i t t  zu  e in e r Gesundung 
u n se re r B a u k u n s t zu s tö ren . E in ze ln e  g u te  Leistungen 
kom m en n ic h t zu r G eltung  in d er M enge des G esuchten 
und  G ew altsam en . M an s ie h t m it B ed au e rn  tüchtige 
K o llegen  a n  e iner fa lsch en  P ro b lem ste llu n g  scheitern, 
die sie a lle rd in g s  w oh l se lb e r g u tg e h e iß e n  haben . Der 
m oderne  Id ea lism u s, w ie e r sich  am  W eissenho f doku
m en tie r t, is t  im  w esen tlich en  d a s  P ro d u k t einer 
ä s th e tisc h e n  T h eo rie  u n d  d a h e r  ab w eg ig . D as, worauf 
es h ie r an k o m m t, lä ß t sich  n ic h t b e sse r sag en  als es 
d e r b e re its  e inm al z itie r te  E rn s t  G r o s s e ,  dessen 
„ K u n stw issen sch a ftlich e  S tu d ie n “ le id e r fa s t unbekann t 
sind , in seinen  B e tra c h tu n g e n  ü b e r d ie  m oderne  Malerei 
u n d  P la s tik  tu t ,  indem  er fo lg en d es a u s fü h rte :

„In früheren Zeiten haben sich die K ünstler gelegent
lich darin gefallen, die Forscher zu spielen; heute ver
suchen Forscher und G rübler sich und Andere glauben zu 
machen, daß sie K ünstler seien. In  allen jenen Schulen 
besteht die große Mehrzahl aus Techm kern und Ästhetikern, 
welche P insel und Meißel gebrauchen, wie andere ihres
gleichen ein w issenschaftliches Instrum ent oder die Feder. 
Ihre E laborate fordern daher auch von  dem  Beschauer 
ungefähr dieselbe G eistestä tigkeit wie gelehrte Abhand
lungen von dem Leser. Die W irkung eines solchen 
modernen P roduktes auf das kunstverständ ige  Publikum 
offenbart sich gewöhnlich in einer eifrigen Diskussion über 
die N atur und die B erechtigung seines Prinzipes. Aber 
wenn das Prinzip künstlerisch  berech tig t w äre, so würde 
man wohl vor dem W erke etw as Besseres zu tun  haben, 
als sich darüber zu streiten. W em w äre es vor Botticellis 
P rim avera oder Rafaels S ix tina jem als in den Sinn gekom
men, nach dem Prinzip  des Meisters zu fragen? — Im 
A ngesicht dieser w underbaren Gebilde frag t und sucht der 
Geist überhaupt n ich t mehr: er läß t sich ruhig und selig 
versinken in die A nschauung der k laren  Schönheit. Heut
zutage dagegen will m an nicht m ehr schöne, sondern inter
essante Bilder malen, in teressan te , die den Geist, s ta tt ihm 
jenen Sonntagsfrieden der a lten  echten  K unst zu geben, 
im Gegenteil erregen und aufstacheln, zu suchen und zu 
grübeln, dam it er nur ja  niem als herauskom m e aus der 
I retm ühle der A lltagsarbeit, die diesem Geschleclite als 

der eigentliche Inhalt und Zweck des Lebens gilt. Daß 
solche moderne B astarde von  K unst und  W issenschaft 
gegenw ärtig im allgem einen ein viel größeres und ehr
licheres W ohlgefallen hervorbringen als die alten Vollblut
kunstw erke, läß t sich gewiß n ich t leugnen; aber dies zeigt 
eben nur, wie sehr unser ästhetisches V erständnis und 
Bedürfnis durch unsere w issenschaftliche Erziehung 
geschw ächt und ge trüb t ist. W ir haben in der T at die 
Kunst, die wir verdienen; und w ir tun  also ganz Recht 
daran, daß wir sie auch gebührend schätzen. Den
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modernen K ünstlern aber ist. die G unst d er G egenwart 
umso mehr zu gönnen, d a  sie von der Zukunft recht 
wenig zu hoffen haben. Der eigentüm liche Reiz ihrer 
Produkte kann nämlich seinem W esen nach nicht von 
langer Dauer sein. Denn er liegt, wie gesagt, weniger 
in dem was sie sind, als in dem, was sie bedeuten und 
beweisen sollen; er w irk t n ich t auf die Anschauung, 
sondern auf die Erkenntnis. Allein d er E rkenntnistrieb  
findet niemals und nirgends dauernde Befriedigung: — da 
die W irklichkeit endlos ist, so kann keine W ahrheit end
gültig sein; jede w eist vielm ehr über sich selbst hinaus, 
zu einer weiteren und höheren; und sobald die neue 
gewonnen ist, hat die a lte  ihre Bedeutung verloren. Des
halb veralten alle w issenschaftlichen W erke, und dem 
gleichen Schicksale verfallen alle K unstw erke, die aus 
wissenschaftlichem Geiste geboren sind. In  demselben 
Maße, in dem die Theorien, nach denen und für die sie 
gearbeitet waren, die Probleme, die sie stellten und lösten, 
durch andere verd räng t und antiqu iert w erden, büßen sie 
ihre Anziehungskraft ein. In  unserer Zeit aber lebt die 
W issenschaft schnell; und so m acht denn eine Sammlung 
solcher K unstw erke schon nach einigen Jahrzehnten  
ungefähr denselben E indruck, wie die Galerie alter 
Maschinen im South K ensington Museum. — An und für 
sich ist diese V ergänglichkeit nun zwar kein großes Übel: 
denn es ist ja  ausreichend dafür gesorgt, daß die v er
brauchten und verblichenen P rodukte  immer w ieder durch 
neue und frische derselben A rt ersetzt werden. Aber leider 
zieht gerade dieser rastlose W echsel der Pseudokunstw erke 
die Aufmerksamkeit von den echten und dauerhaften

W erken ab, gleichwie ein flimmender W olkenzug die 
Berge verhüllt. Freilich, die Berge bleiben und können 
geruhig auf besseres W etter w arten. Die w ahren K unst
w erke veralten  nicht und verdrängen einander nicht; sie 
dauern, ein jedes in sich begründet und in sich vollendet, 
und wenn jene w issenschaftlichen Dunstgebilde längst im 
W inde zerstoben sind, w erden sie in ihrer reinen Schönheit 
leuchten wie am ersten  Tage.“

D ie S ied lung  am  W eissenho f e r in n e rt in  v ielen  
D ingen  an  die B au ten  d e r D a rm s tä d te r  K ü n stle rk o lo n ie , 
d ie  au ch  ih re  e in s t b eg e is te r te n  V e reh re r h eu te  n u r  m it 
seh r g em isch ten  G efühlen  b e tra c h te n  w erden  u nd  als 
ü b erw u n d en  a b tu n . V ie lle ich t b r in g t au ch  d ie  S tu t t 
g a r te r  A u sste llu n g  K lä ru n g  in  v ie len , je tz t  noch  m it 
fan a tisc h e r U n d u ld sam k e it u m s tr itte n e n  F ra g e n , indpm 
sie zu r S e lb s tb esin n u n g  u n d  S e lb s tk ritik  v e ra n la ß t.

D ie M asch inen-R om antik  u n d  d er ih r en tsp ro ssen e  
H an g  zu a b so lu te r  ö d e r  F o rm fe in d lich k e it, d ie häu fig  
m it S ach lich k e it v e rw ech se lt w ird , m üssen  ebenso  ü b e r
w u n d en  w erd en , w ie d er „ Ju g e n d s til“ . E r s t  d an n  w ird  
in e inm ü tigem  Z usam m enw irken  a lle r  k ü n stle risch en  
K rä fte  au s  V e rg an g en h e it u n d  G eg en w art die d eu tsch e  
B a u k u n s t d e r Z u k u n ft G es ta lt gew innen , u n d  sie w ird  
tro tz  d e r  g le ichen  in te rn a tio n a le n  tech n . G ru n d lag en  
ih r besonderes  fo rm ales G ep räg e  e rh a lte n  d u rch  die see
lischen  K rä fte  D erer, d ie  n ic h t W o h n m a s c h i n e n ,  
so n d ern  W o h n s t ä t t e n  b au en  w ollen . —

Verwaltungsgebäude der Phoenix A.-G. in Düsseldorf.
A rchitek t: P rofessor K arl W a c h ,  Arch. B. D. A Düsseldorf.

Von Prof. Dr. R. K l a p h e c k ,  Düsseldorf. (Hierzu 7 Abbildungen.)

F
ür den  N eu b au  des V e rw a ltu n g sg e b ä u d e s  d er 
Phoenix  A kt.-G es. in D ü sse ld o rf w a r im  J a h re  
1921 ein W e ttb e w e rb  au sg esch rieb en  w orden . 
Das G elände w a r e ine a lte  h ochge legene , b au m 

bestandene B astion  d e r  ehem aligen  S ta d tb e fe s tig u n g  
am  Ende des H in d en b u rg w alles , k u rz  v o r d e r B rücken- 
ram pe. In  n ä c h s te r N a c h b a rsc h a ft s ta n d  d e r M onu
m entalbau  d er S taa tlich en  K u n s ta k a d e m ie , d e r aber 
seinerzeit au s G ründen  des N o rd lich tes  fü r die A te liers

d e r H a u p tf ro n t k e in e  g lü ck lich e  s täd teb au lich e  E in 
g lied e ru n g  e rh a lten  h a tte .

D er W e ttb ew erb  fü r den  N eu b au  des V e rw a ltu n g s
g eb äu d es d e r P hoen ix  A kt.-G es. h ä tte  nu n  eine L ösu n g  
finden  m üssen , die g le ichze itig  e ine L ösung  des frü h e r 
b eg an g en en  s tä d te b a u lic h e n  F eh le rs  des A k ad em ie 
g eb äu d es  g ew esen  w äre . D ie b e s ten  E n tw ü rfe  su ch ten  
au ch  den  F e h le r  im  S ta d tp la n  zu b ese itig en  u nd  
Phoen ix - u n d  A k ad em ieb au  s täd teb au lich  in Zu-

Abb. 1. B lick  g eg en  d ie  H a u p tfro n t vom  Innenhof. (P ho t. J u liu s  S ö h n  D üsseldorf.)
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1 • „ oiipm der o-roßzüs-iff nehm ens. E s w a r ein  w e itläu fig e s  L an d h au s  des aus-
sam m enhang  zu bringen  so v o r a l l e m  der g ^  h en d en  18. J a h rh u n d e r ts . A b e r g e ra d e  das w ünschte
und m onum enta l g ed ach te , an  zw eite r ^  ‘WIirde die B a u h e rrin : sie w o llte  n a c h  a u ß e n  g a r  n ich t als
E n tw u rf des P rof. K a rl \ \  a  c h. Ani ers ei *- benen  Z en tra le  e ines In d u s tr ie u n te rn e h m e n s  a u ftre te n , sondern
indessen der E n tw u rf des mzw m w ü n sch te , so w e it d a s  m it ih ren  R aum bedürfn issen  zu
Arch. K arl B e c k  ausgezeichnet, " ullbL ’

- L  _ L  JL. I na  E> 
i —  -  i — '— t '- 't t ’

.-DIREKTOR | ^ V 0 R - Z .

Abb. 2 (oben). 

G rundriß  

des I. O bergeschosses 
1 : 500.

A rch itek t B. D. A. 

Prof. K arl W a c h ,  

D üsseldorf.

Abb. 3 (links).

S cbaubild  

des g ep lan ten  

E rw eite ru n g sb a u s.

Verw altungsgebäude  

der P hoenix  A.-G., 

D üsseldorf.

Das w ar allgem eine Ü berraschung  a lle r B ete ilig ten , 
denn  ganz abgesehen  d avon , d aß  d e r  E n tw u rf  o;ir 
keine städ teb au lich e  L ösung  d er ö rtlich en  S chw ierig 
keiten  versuch te , s te llte  er alles an d e re  d ar
V e rw a ltu n g sg e b ä u d e

ein
e in es g ro ß e n  I n d u s t r i e u n te r 

vere in b a ren  w ar, ein von  d e r  S tr a ß e  ab g esch lo ssen  
g e s tö rte s , a n sp re c h e n d e s  B au idy ll a u f  d e r  r 
B astion . A u ß erd em  w a r  d ie  S ta d tv e rw a ltu n g  an  
E rh a ltu n g  des a lte n  sch ö n en  B a u m b e s ta n d e s  des 
p la tzes  in te re ss ie r t.
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M an m uß fü r die g an ze  B eu rte ilu n g  des in den 
Jah ren  1922 bis 1926 a u sg e fü h rte n  G eb äu d es d iese V o r
ausse tzungen , W ü n sch e  u n d  E in sc h rä n k u n g e n  kennen . 
Mit der a rch itek to n isch en  A u sg e s ta ltu n g  w u rd e  d er

w eiten  und  m it den  S eiten flü g e ln  b is an  die M auer d e r 
a lte n  B astio n  h e ran rü ck en . D er sch lech te  B au g ru n d  
v e rla n g te  nach  m ühseligen  E rd b ew eg u n g en  u n d  S p ren 
g u n g en  ein 1 ™ d ick es  B e to n fu n d am en t. S ockelgeschoß

£
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0*
<5
Q
M

zw eite P re is trä g e r , P ro f. K a r l W  a  c i i , b e a u f tra g t.
D och gan z  ließ sich  d ie  R au m d isp o sitio n  u n d  das 

anheim elnde B au idy ll des e rs te n  E n tw u rfe s  u n d  au ch  
die äu ß e re  U m fassung  d e r  a lte n  B astio n  g a r  n ic h t bei
behalten . M an m u ß te  sich  in d ie  B re ite  u n d  T iefe

23. Ju li 1927.

u n d  d ie  m ittle re  A b sch lu ß m au er d e r E in g a n g s f ro n t 
w u rd en  a u s  sch w ere r B a sa lt la v a  e rr ic h te t. D ie S tirn 
se iten  d e r  se itlich en  F lü g e le n d ig u n g e n  des G eb äu d es 
m u ß ten  e inen  A n sch lu ß  n a c h  dem  H in d e n b u rg w a ll zu 
suchen . (V gl. d en  G ru n d riß  A bb. 2, S. 492.)
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Abb. 5 (oben).

F ro n t gegen den Ilindenburgw all. 

(Auf fahrt-A bschlußm auer 

des un te ren  Hofes.

K opf des F lügelbaues.)
Phot. R ieh. Z i e g l e r ,  

D üsseldorf.

A rch itek t B. D. A.

Prof. K arl W a c h  D üsseldorf.
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Abb. 6 (links).

B lick  in  den  Vorhof 

m it F re itre p p e  

zum  o b eren  Ilo f, Abb. 4.

V erw altungsgebäude  

der P h oen ix  A.-G. in Düsseldorf.

Nr. 59.



E ig en a rtig  g e g lie d e rte  D ach h au b en  v e rm itte ln  von 
den S eitenflügeln  zu d en  b re ita u s la d e n d e n , n ied rig e ren  
P avillons se itlich  d er E in g a n g sfro n t. (A bb. 5, S. -194.) 
H in ter d er A b sch lu ß m au er ö ffn e t sich  z u n ä c h s t ein 
p la tten b e leg te r H of, a n  3 S e iten  v on  A rk a d e n  m it se lt
sam en S tü tzen g lied e ru n g en  e in g e fa ß t. A us d iesen  
A rkaden füh ren  se itlich  T re p p e n a u fg ä n g e  in die 
A rkaden des oberen  H ofes, zu dem  au ch , g e g e n ü b e r

H o fg a rten  u n d  R h e in b rü ck e  au ssch au en  läß t. A uch 
d er obere  H of ze ig t e ine  F ü lle  a b w ech slu n g s re ich e r 
B ilder d e r U m riß lin ien  d e r  v o rd e re n  P av illo n s , d e r 
S e iten flü g e l u n d  des h e ra u s ra g e n d e n  g ieb e lb ek rö n ten  
M itte lte ils  des H au p tb au es . B ilhauer P ro f. G i e ß ,  
B erlin , h a t  d ie  B o g enzw icke l des m it ro te n  K e ra m ik 
p la t te n  b ek le id e ten  U n te rg esch o sses  m it s tilis ie rten  
R eliefs v e rz ie rt. (A bb. 1, S. 491.) H e llg e fu g te r B ack-

Abb. 7. E r k e r  m it T re p p e n h a u sfe n s te r . (P ho t. R ieh . Z i e g l  e r , D üsseldorf.)

dem H au p te in g an g , a u s  dem  u n te re n  H of ein b re ite r  
T reppenau fgang  h in a u ffü h rt. (A bb. G, S. 494.) D as 
alles h a t, w ie un se re  A b b ild u n g en  e rk e n n e n  la ssen , den 
Reiz abw ech slu n g sre ich  s tim m u n g sv o lle r B ilder.

Im  oberen  H ofe is t  n un  ta ts ä c h lic h  ein a b 
geschlossenes Id y ll g e sch a ffen  w o rd en . (A bb. 4, S. 493.) 
Ein p räch tig e r a lte r  B a u m b e s ta n d  b e s c h a t te t  den  w e it
räum igen Hof. K e ra m ik p la tte n  b ek le id en  d a s  U n te r
geschoß. H ier w a n d e lt m an  u n te r  33 A rk a d e n  d u rch  
die S eiten flügel b is zu d e r  P la ttfo rm , d ie  d en  v o rd e ren  
Hof hoch oben u m sch re ib t u n d  d ie  a u f  H in d en b u rg w a ll,

s te in  u n d  H o riz o n ta lb ä n d e r au s  M u sch e lk a lk s te in  
g lie d e rn  den  A u fb au  d e r  d re i F lü g e lb a u te n .

D er s tim m u n g sv o llen  R u h e  des o b e ren  H ofes e n t
sp r ic h t au ch  d as  ges. In n e re  des V e rw a ltu n g sg e b ä u d e s , 
v o n  dem  w ir n o ch  ein ige  A b b ild u n g en  in  N r. 60 fo lgen  
lassen . S ch lich t, d o ch  w irk u n g sv o ll is t  d ie  b ro n ze 
g e tr ie b e n e  E in g a n g s tü r  zu r H a lle  des M itte lbaues 
(Abb. 8  u n d  9 in N r. 60), a n  d e re n  E n d e  d a s  hohe 
G la sfe n s te r v o n  S ep p  F r a n k  (A bb. 11 in N r. 60), 
M ünchen , d a s  in tim e  o va le  T re p p e n h a u s  (A bb. 10 in  
N r. 60) m it se in en  b e id en  g e sc h w u n g e n e n  T re p p e n 
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laufen  u n d  den  schw arzw eißen  M arm orbelag  des B odens 
d e r H alle b e leuch te t. Ä hnlich is t der B oden in den 
S itzungssä len  im e rs ten  O bergeschoß. Die F lu re  d a 
g egen  sind  m it ro te n  T o n p la tte n  beleg t. E ine  an  sic 
w ieder schm uck lose  P o rta lu m rah m u n g  au s  T ra v e rtin  
fü h r t in  den  g ro ß en  S itzu n g ssaa l (Abb. 12 in Ar. buj. 
E r  w ie die übrigen  R äum e w arten  noch au f ihre le tz te
innere A u ss ta ttu n g .

An den P hoen ixbau  g ren z t s tad te in w ärts  bis zur 
R a tin g e r S traß e  das G elände d e r V illa N ew  Y ork. 
H ier is t die E rw eite ru n g sm ö g lich k e it gegeben  und  auch  
schon vorgesehen  w orden . G egenüber das k la ss i
zistische R a tin g e r T o r und  am  anderen  E nde  das H och
haus, das W ilhelm -M arx-H aus, d ik tie ren  die G esta ltu n g  
des unm itte lb a r an d e r S traß en eck e , s täd teb au lich  an

V erm ischtes.
D ie 27. G eneralversam m lung d es R eich sverb an d es des  

deutschen  Tiefbaugevverbes tag te  vom 24. bis 27 Juni, wie 
üblich im Zusammenhang mit der Tagung der I iefbau- 
berufsgenossenschaft, in Köln. Der Vorsitzende des Reichs
verbandes, Dr.-Ing. E. h. Adolf M a s t ,  hielt die Eröffnungs
rede. Der D irektor des Reichsverbandes, Dr. S c li ii t z., 
ersta tte te  Bericht über die T ätigkeit des Reichsverbandes 
und behandelte insbesondere das Organisationsproblem 
unter besonderer Berücksichtigung der S t e l l u n g  d e  r 
B e  r u f s v e r b ä n d e  i m W i r t s c h a f t s l e b e n .  Da
rauf sprach Prof. Dr. K ö g 1 e r von der Akademie in F rei
berg über die M e c h a n i k  d e s  B a u g r u n d e s  und 
seine physikalische Beschaffenheit in ihrer B edeutung für 
den Bauunternehmer. Prof. L e i c h t w e i ß  von der Techn. 
Hochschule in Braunschweig behandelte die K a n a l 
ii a u t e n unter besonderer Berücksichtigung der Stellung 
der Deutschen Reichsbahn zu den W asserstraßenobjekten. 
Am N achmittag wurden die geschäftlichen Angelegenheiten 
erledigt. Den Abschluß der Tagung bildeten gesellschaft
liche V eranstaltungen. —-

L ite ra tu r .
Freihandzeichnen  in V erb indung m it einer E n tw ick lu n g s

lehre der B auform en für b au tech n isch e  B erufe. Von
A. S c h i  r m e r , Professor. Herausgegeben von der D irek
tion der höheren Bauschule S tu ttgart. P reis 4,80 M. —

Das Freihandzeichnen an technischen Schulen muß sich 
naturgem äß auf ganz anderen G rundsätzen aufbauen als 
an Mittelschulen, wie Gymnasien, R ealanstalten und dgl., 
wo die Aufgabe im wesentlichen darin besteht, im Rahmen 
der Allgemeinbildung dem Schüler eine gewisse F ertigkeit 
künstlerischen Sehens und Darstellens beizubringen. Bei 
den technischen Schulen dagegen, insbesondere den Bau
gewerkschulen ist das Hauptziel: technisches Sehen und 
Begreifen technischer Gebilde, als V orstufe zu eigenem 
technischen Bilden. Das Künstlerische im engeren Sinne, 
das malerische Zeichnen, kommt hier erst in zweiter Linie. 
Die Schüler sollen zu guten Bautechnikern, nur in Aus- 
nahmefällen zu Baukünstlern, niemals zu Malern erzogen 
werden. Hiernach hat sich der Lehrer des Faches für 
Freihandzeichnen einzustellen. Die L ektüre des vo r
liegenden Buches gibt, um dies vorauszuschicken, den Be- 
weiß, daß sein V erfasser es in hervorragendem  Maße ver
steht, in diesem Sinne zu lehren.

Es ist wohl überhaupt das erste Lehrbuch in diesem 
Fach: das Fehlen eines solchen bezeichnet Schirmer als 
Anlaß zu seiner Abfassung, und als Ziel: dem Lernenden 
ein U nterrichtsm ittel an die Hand zu geben, aus dem er 
sein eigenes Studium zu ergänzen verm ag, da  der Lehrer 
in der ihm zur Verfügung stehenden kurzen Zeit außer
stande ist, im U nterricht seihst das ganze Stoffgebiet zeich
nerisch zu behandeln.

Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Der erste  Teil 
(Tafel 1 bis 19) zeigt, wie der künftige Baum eister zeich
nerische Aufgaben aus seinem Stoffgebiet anzufassen hat, 
also R a u m d a r s t e l l u n g s l e h r e  oder perspekti
visches Zeichnen nach K örpern. Im zweiten, 40 Tafeln 
umfassenden Teil, wird als wichtige E rgänzung dieses 
Zeichnens ein Arbeiten aus der V orstellung behandelt und 
dargelegt, wie dieses Zeichnen methodisch aufgebaut und 
in den Dienst des Darstellers nach ausgeführten Bauteilen 
gestellt werden kann, also eine R a u m b i 1 d u n «• s - 
l e h r e .  Die zahlreichen Tafeln, im ganzen 64, s o w ie c ie  
U nterrichtsmethode selbst sind in einem Scharfsinne ab
gefaßten Text eingehend erläutert. Mit R echt betont der 
\ erfasser, daß  das perspektivische Zeichnen an den F ach
schulen nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Ausbildung 
des räum lichen V orstellungsverm ögens ist.
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bestim m en d er S te lle  g e leg e n en  E rw e ite ru n g sb a u e s  (vgl. 
d ie  E n tw u rfs sk izze  A bb. 3, S. 492). H ier w ird  man 
sich  äu ß e rlich  zu e inem  „B ü ro h a u s“ entschließen 
m üssen, d en n  h ie r s ind  d ie  B ed in g u n g en  doch zw ingen
d e r a ls  au f d e r a lte n  B astio n . A uch  die E infahrt, von 
der R h e in b rü ck e  in d ie  S ta d t , im  H in te rg rü n d e  das 
H ochhaus, d a v o r  h o c h ra g e n d e  m on u m en ta le  G eschäfts
und  H o te lb au ten  des b re ite n  H in d en b u rg w alle s , stellt, 
s tä d te b a u lic h  ih re  F o rd e ru n g . D ie w irtsch a ftlich  wohl 
d u rc h d a c h te  g ru n d r iß lic h e  P lan u n g  (vgl. A bb. 2, S. 492) 
des b ish er a u sg e fü h rte n  P lio en ix g eb äu d es  erleichtert 
n ic h t un w esen tlich  d ie  W e ite rfü h ru n g  des B aues, der 
m it dem  g e p la n te n  E c k b a u  zusam m en  eine höchst 
w irk u n g sv o lle  E in fa h r t in d ie  a lte  K u n s ts ta d t Düssel
d o rf w erden  k ö n n te . —

Die auf langjähriger E rfahrung  und schärfstem Ein
fühlungsvermögen aufgebaute Unterrichtsm ethode ist 
geradezu als ideale V orbereitung einer Eignungsprüfung 
zum technischen Beruf anzusehen, wie sie auf ändern Ge
bieten etw a durch das psychotechnische, das Tiefentest 
oder graphologische V erfahren erreich t wird. Ja , man 
kann so weit gehen zu sagen: W enn ein Schüler diesen die 
beiden ersten Sem ester um fassenden U nterrichtskurs nicht 
mit Erfolg absolviert hat, d h. am Ende derselben nicht 
das erforderliche Maß von  räum lichem Vorstellungsver- 
mögen besitzt, dann muß er für den technischen und ins
besondere für den hochbautechnischen Beruf als untauglich 
bezeichnet werden.

Das D urchdenken und graphische Aufzeichnen der 
zahlreichen Raum- und K örpergebilde bildet nicht nur 
eine treffliche Schulung des allgemein-technischen Be
griffsvermögens, sondern auch die beste Spezialanleitung 
zu der für den B autechniker so w ichtigen Darstellung in 
Rissen1 und in perspektivischen Bildern — wie viele Archi
tekten g ib t es docii, die z. B. n ich t im stande sind, dem 
H andw erker rasch irgend einen technischen Vorgang oder 
aucli nur eine einfachste K onstruk tion  in freihändiger 
perspektivischer Skizze zu verdeutlichen!

Zusam enfassend da rf m an dem V erfasser zu diesem 
wirklich ausgezeichneten Buch G lück wünschen, das er 
dank der Munificenz seiner D irektion in dieser erfolgver
sprechenden Form  herausgebrach t und dam it eine längst 
empfundene Lücke der technischen Unterrichtsm ittel in 
so vorbildlicher W eise ausgefüllt hat. —

Dr. F u c h s ,  Röll.

Wettbewerbe.
E in en  W ettb ew erb  um  E n tw ü rfe  für Fernsprech

ap p arate schreib t d ie F irm a H. F u ld  & C o., Telephon- u. 
T e legrap h en  w erk e, F ran kfu rt a. M., m it Einlieferungsfrist 
zum 1. Nov. d. J. un ter den A rchitekten , Bildhauern usw. 
D eutschlands und Ö sterreichs aus. Drei Preise zu 31)00. 
2000, 1000 M.; 10 T rostpreise zu je 300 M. Im Preis
gericht: R eichskunstw art Dr. R e d s l o b ,  Berlin; Geheim- 
ra t Prof. Dr. C. G u r l i t t ,  D resden; S tadtbrt. Ma y ,  
F rankfurt a. M. U nterlagen kostenlos von obengenannter 
Firma, F rankfurt a. M., Mainzer L andstr. 136—40. —

E in en  Id een w ettb ew erb  für e in en  G eschäftshausblock  
in H in d en bu rg  (O b.-S ch les.) schreib t der Magistrat für 
A rchitekten die in Schlesien ansässig oder gebürtig sind, 
mit F rist zum 1. Okt. d. .1. aus. Drei Preise zu 4000, 3000
u. 2000 M., für A nkäufe w eitere 3000 M. verfügbar. Im 
Preisgericht; S tad tbrat. a. D. B e r g ,  Berlin; Reichsbahn
rat G r o s s a r t ,  Oppeln; Arcli. B .D .A . Prof. R a d i n g .  
Berlin; Mag.-Brt. R e s t l e ,  H indenburg (O.-S.); Ob.-Reg.-
ii. Ob.-Rrt. W i t t l e r ,  Oppeln. U nterlagen gegen Ein
sendung von 3 M. durch das S tadtbauam t daselbst. —

Für d as F re ih a fen g eb ie t  in  B a r ce lo n a  w ird mit Frist 
zum 9. Sept. d. J . ein in ternationaler Ideenw ettbew erb aus
geschrieben, für den zwei Preise von 100 000 u. 25 000 Pe
setas zur V erfügung stehen. U nterlagen in 3 Sprachen 
(engl., franz. u. spanisch) für 25 P esetas zu beziehen durch: 
Comisaria R egia y P residencia  del Consorcio del Puerto 
I1 raneo de Barcelona, Paeso de C ircum valación No. 1. 
(S. 1). B'ztg. Nr. 43 v. 28. 5. d. J.) —

Inhalt: Die Wohnung. Werkbund Ausstellung in Stutt
gart 1927. — Verwaltungsgebäude der Phoenix A.-G. in Düssel
dorf. — Vermischtes. — Literatur. — W ettbewerbe. —

Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
F ür die R edak tion  v eran tw ortlich : F r i t z  E i s e l e n  in Berlin.

Druck: W. B ü x e n s t e i n , Berlin SW 48.
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