














































































































































































































Ich halte es Hir ausgemacht, daB eine neue Baukunst nur auf dem Boden 
rationeller Prinzipien entstehen kann, doch der Rationalismus ist mir der Gegen• 

pol zur Kunst. 

VON DER WAHRHEIT 

Ich war der Ansicht, daB d er Prufstein der Kunst unserer Zeit ihre Wahrheit 
ist, doch ich ka m zur Einsicht, daB das wesentlich Neue viel mehr in ihrer 
Klarheit liegt. 

VON DER F ARBE 

•) Ich machte mir Illusionen i..iber eine Evolutio n in de r Malerei, wobei das 
Bild zum Raum und d er Raum zum Bild werden sollte, doch ich war ent• 
ta uscht zu erfahren, daf3 es sich um eine Entwicklung vo m Staffelei:bild zum 
Staffelei•raum handelte. 
•) Ich fand es redlich , daf3 der Maler beim Schaffen eines Bauwerkes dem 
Architekten gleichberechtigt sein mi..if3te , doch ich beka m einen Sch recken, als 
ich innewurde, daB die schopferische Leitung des architektonischen Kunstwerkes 
einer asthetischen Rateregierung unterworfen sein wi..irde, wenn auch die Bild· 
hauer, die Schmiede, die Tischler, usw. sich auf ihre Gleichberechtigung be• 
rufen sollten. 
Ich schwarme fi..ir die Wiederbelebung der Farbe in der Architektur, doch ich 
stimme denen bei, die behaupten, daB zu viel Farbe nicht farbig, sondern bunt 
macht. 

VON DER TOTALITAT 

Ich liebe die ansti..irmende Energie der alles niederreiBenden Bahnbrecher, doch 
ich weiB, daB der Schonheit nur durch Selbstkonzentration naher zu kommen ist. 

1925 

• ) Gehorten bereits zu den unter "Ja und ein" Aphorismen, doch wurden 
sie schlieBlich nicht im Alm,mach ,.Europa" publiziert. 
Die neue Baukunst vcrdankte anfanglich der [V\alcrci und ihrem Expcrimenticren viel: Satze 
wie die hier gemeintcn hatten damals (1925) mithelfen konnen , cine Entwicklungsphasc zu 
hcmmen, welche fliicht ig sei n sollte und doch unumganglich war. 
Heute darf man im lnteresse der neuen Bau kunst offentlich daraufhinweiscn, daB der blaler 
Aufgaben der betreffe nden Art weniger imperalistisch gegeniiberstehcn mug, als er vor einigen 
Jahren - eine kurzc Spannc Zeit relativ mit Recht - mcinte. 
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•• 

WOHIN FUHRT 

DAS NEUE BAUEN: 

KUNST UND STANDARD.) 

• 

• ) Aus dt!r "Neuen Ziiricher Zeitung" vom 9. IX. 1927 
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Sie bitten mich, einiges zu sagen uber das Thema "Wohin fuhrt das neue Bauen: 
Kunst und Standard". Das T hema ist wirklich nicht leicht: ich habe nicht den 
Mut mit grof3en "\Vorten zu antworten. 

Ein freund von mir. ein bekannter russischer Maler und Architekt, schrieb mir 
einmal: "Wir machen unsere Arbeit gewissenhaft, besorgen sie bis zu den klein• 
sten Einzelheiten, ordnen uns der Aufgabe vollig unter, clenken nicht an Kunst, 
und siehe; eines T ages ist die Arbeit fertig und erweist sich als - Kunst!" 

So scheint es mir mit dem Bauen zu sein. Ich wei{) nicht, ob die \YI elt in 
Zukunft bloG vom Standard regiert werden wird (ohne Standard wird sie aber 
sicher nicht regiert werden!): ich weiG nich t, ob es in der Zukunft n ur Bauen 
oder auch Kunst geben wird. Ich wei6 es nicht und, offen gestanden, es inter• 
essiert mich nicht. Ich tue meine Arbeit so, wie ich meine, daG ich sie als ehr• 
licher Mensch tun soll, d. h. ich opfere die Beguemlichkeit und das Kapital 
meines Bauherrn nicht dem Geschmack verga ngen er Jahrhundertc , erblich be• 
lasteten Vorubergangern und Besuchern zuliebe. Ich versuche einfach, ihm ein 
reelles, gutes Haus zu schaffen, worin er es behaglich hat. 

Ich bin nicht sehr idealistisch veranlagt: ich uberlasse es den Passeisten, ihr tatiges 
Leben nach toten Formen zu richten. Ich habe das Leben gerne so, wie es ist; 
liebe es: schon oder unschon, doch lebendig. J ch Jasse es g erne flieGen, so, wie 
es eben flief3t, und mochte es nicht von der mi.iden Sehnsucht wcltabtrunniger 
Traumer in seinem Lauf storen lassen. 

Ich bin voller Bewunderung fur Herrn Meyer, wenn er den Idealismus so weit 
treibt, daf3 er den Lowenkopfen und d~r weiteren Zi er sein es Sessels zuliebe 
s ich ein extra Dienstmadchen leistet; mir wird 's warm ums Herz bei der auf• 
lodernden Begeisterung fUrs schrage Dach, weil ich soviel Unpraktisches nie mit 
so kollektivem ldealismus hingenommen geglaubt hatte. Zwar kann ich bei sol· 
chen Dingen nicht mit, doch in einer Zeit des Materiali smus, wie wir heute 
eine erleben, weiG ich solche Selbstlosigkeit zu schatzen; immer wieder habe 
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ich meme Freude am Idealismus, selbst wenn er umgekehrt auftaucht, so w1e 
hi er. 

Wie gesagt aber: ich bin so nicht, im Reellen kann ich da nicht mit. Ich will, 
daB man es in meiner Wohnung bequem hat, sei es denn, wenn es sein muB, 
auf Kosten dieses Idealismus. Bei mir soll man g ut sitzen und Licht und Luft 
haben , und rein soll es auch sein. 

Ich bin zwar nicht fur die Alleinherrschaft des Standards - es gibt mehr 
wichtige Dinge in der Welt, und die Natur soll auch dort, wo sie zum Standard 
zwingt, lebendig in die Erscheinung treten - ; der Standard aber hat viel e Vor~ 
teil e, er ist billig und g ut, korrigiert sich immer. Die Standardti.iren und ,fenster, 
die Standardsti.ihle und •tische sind besser, durchgearbeiteter und erprobter als 
das Einze lprodukt. Soll ich meinem Bauherrn diese Vorteile vorenthalten? 

Die Natur in ihrer Selbstverstandlichkeit hat immer recht. Sie laBt es dem ge• 
sun den Sinne immer am besten gehen in der Welt. Sie hat uns den Standard 
gebracht. Soll ten wir da naseweis sein und ihn zuri.ickweisen? 

Ich bin kein Idealist; ich gehe meinen Weg so, wie Mutter Natur mir diesen 
am leichtesten begehbar zeigt: ich benutze und ergreife alles, was sie mir aus 
ihrer nati.irlichen T rie b kraft heraus bietet. 

Leitet dies zum Bauen? Lei tet dies zur Kunst? Mi.issen wtr uns dari.iber wirk• 
l ich auseinandersetzen? 

Seien wir grofizi.igig! Oberlassen wir vorlaufig die Kunst den ri.ickwartsschauen• 
den Idealisten: der Heimatkunst und dem Heimatschutz, dem Kunstgewerbe und 
der Volkskunst. Sie haben schon so viel Unbequemlicheit wegen ihrer ungli.ick• 
lichen Liebe l 

Lassen wir es uns g ut sein l Wer weiB- ich d enke an meinen Freund, den russischen 
Ko !legen - vielleicht erweist es sich ein es T ages, daB wir auch Kunst gemacht 
haben. 

1927 
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