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Energie – Architektur

«Bei Energie- und Klimathemen brauchen wir im 
Bauwesen mehr gesunden Menschenverstand» 

Die Energie beein� usst die Architektur je länger, je stärker. Der Architekt und Unternehmer 
Christian Stofer plädiert für weniger blinden Gehorsam gegenüber Normen. Hingegen 
ist mehr Mut für ganzheitliche Lösungsansätze und für gesunden Menschenverstand nötig. 

Arbeiten in Modellen und die vielschich-
tigen Erwartungen an bauliche Aufga-
ben benötigen ein Ineinandergreifen 
vieler Parteien. 

Drücken Energie und Nachhaltigkeit 
auf die Baukosten? 
Ja, man kann nicht dauernd mehr Kos-
ten draufsatteln. Daher ist das Konzept 
so wichtig. Es braucht die gute Abstim-
mung der richtigen Ausrichtung, der 
energieorientierten Gestaltung, dem 
sinnvoll reduzierten Einsatz von Tech-
nik und dem Abwägen von Erstellung 
und Betrieb. 

Was meinen Sie mit dem Abwägen 
von Erstellung und Betrieb?
Wir müssen traditionelle Muster auf-
brechen. Ein Gebäude hat eine Lebens-
dauer von 50 bis 80 Jahren, die Technik, 
mit der wir aber unsere Häuser neuer-
dings «vollstopfen», nur eine von 20 
Jahren. Braucht es also so viel Technik 
und bringt sie es? Ich plädiere dafür, 
dass man zwei Jahre lang die Technik 
eines Gebäudes beobachtet. Dann 
sieht man zum Beispiel, ob eine 
Wärme pumpe nicht nur läuft, sondern 
den gewünschten Effizienzeffekt rich-
tig umsetzt. 

Müssen wir das «Bauen neu denken», 
wie es im Titel des Forums der Schwei-
zer Wohnbaugenossenschaft heisst 
(Seiten 27 bis 30) ? 
Bauen neu denken heisst für mich 
unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 

WOHNEN SCHWEIZ: Sie bezeichnen 
sich selbst als «leidenschaftlichen 
Architekten». Was heisst das?
Christian Stofer: Ich gestalte einfach 
gerne. Räume. Lebensräume, Zwi-
schenräume. Es ist ein Privileg, mit 
Architektur Menschen und deren 
 Leben zu prägen. 

Hat sich seit Ihrem Abschluss als 
Architekt im Jahr 2010 die Bedeutung 
von Energie für die Architektur ver-
ändert?
Jein, wir haben uns bereits damals 
stark mit diesem Thema beschäftigt. 
Mehrheitlich ging es dabei um struk-
turelle und technisch-organisatorische 
Themen. 

Ist das heute nicht mehr wichtig?
Doch, gleichermassen, aber der Fokus 
ist noch breiter geworden. Der Winter 
ist zum Beispiel keine Challenge mehr, 
dafür die Hitze. Bei Neubauten ist 
durch die Normen vieles klar geregelt. 
Bei Bauten im Bestand hingegen steckt 
enorm viel Energie in Materialien, Räu-
men oder Veränderungsprozessen. Mit 
Ersatzbauten zerstören wir sehr viel 
Energie, produzieren Bauabfälle und 
verursachen graue Energie. Der Er-
satzbau ist beim SIA schon fast ein Un-
wort geworden. Energetisch ist das 
nicht unbegründet. 

Provokativ gefragt: Ist die Architektur 
Sklavin der Energievorschriften? 
In der Tat kommt mir das manchmal 
so vor. Insbesondere beim Bestand 
müssen wir stärker hinterfragen, ob 
neue Vorschriften mehr Energie ver-
ursachen statt einsparen. 

Dann ärgern Sie sich über Energievor-
schriften, weil Sie Ihre Arbeit als 
Architekt einschränkt? 
Nein, das Thema ist Pflicht. Energie ist 
betriebswirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Treiber unserer Arbeit. 
Der Umgang mit Energie bedeutet den 
Einsatz für ein gutes Klima. Lokal, na-
tional und weltweit. Ein Gebäude kostet 
auch im Unterhalt und nicht nur bei der 
Erstellung. Ein gutes Klima in einem 
Haus oder in einem Quartier umfasst 
viel mehr. Ich meine das gute Klima 
im doppelten Sinn. Architektur muss 
Energiefragen nicht bloss mit Technik, 
sondern mit baulicher Konzeption lö-
sen. In diesem Sinne ist Energie eine 
Chance für das Klima draussen und für 
das Klima innerhalb der Siedlungen.

Also, die Architektur löst alle Prob-
leme in Sachen Klima und Energie? 
Danke für das Kompliment. Klar, die 
Grundidee muss vieles richtig anden-
ken, das ist so. Aber wir Architektinnen 
und Architekten sind heute eher Diri-
gentinnen und Dirigenten eines grossen 
Orchesters. Die Koordination verschie-
dener Disziplinen, das gemeinsame 

«Beim Bestand müssen wir 
auch hinterfragen, ob neue 

Vorschri� en nicht mehr 
Energie auslösen als einsparen.»

«Wir müssen beim Planen 
und Bauen von mediterranen 

Regionen lernen.»

«Der Ersatzbau ist beim SIA 
schon fast ein Unwort 

 geworden. Energetisch ist das 
nicht unbegründet.»

«Der Winter ist kein Challenge
mehr, dafür die Hitze.» 
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rigoros den gesunden Menschenver-
stand anwenden und nicht nur «State 
oft the Art» erfüllen. 

Zum Beispiel?
Die Hitze nimmt zu. Also müssen wir 
beim Planen und Bauen von mediter-
ranen Regionen lernen. Auf den grie-
chischen Inseln gibt es nur Häuser mit 
kleinen Fenstern, damit weniger 
Wärme ins Haus kommt und die Fens-
ter sind auf Durchlüften angeordnet. 
Lernen können wir auch von der 
Regional ökonomie. Das heisst die Be-
dürfnisse vor Ort abholen und Unter-
nehmer vor Ort einbeziehen. Ein Hand-
werker mit einem Anreiseweg von 60 
Kilometern ist vielleicht günstiger, 
produziert aber viel graue Energie. Das 
müssen wir Architektinnen und Archi-
tekten von Beginn an mit der Bauherr-
schaft diskutieren und eine Haltung 
entwickeln. 

Wie ticken die Baugenossenschaften bei energetischen Sanierungen?
Sie arbeiten auch für Baugenossen-
schaften. Wie gehen diese mit Nach-
haltigkeit und Energie um? 
Ich beobachte, dass Genossenschaften 
im Sinne der sozialen Nachhaltigkeit 
den Dialog zum Nutzerbedürfnis und 
den Nutzermöglichkeiten stark ge-
wichten. Sie überlegen vertieft, welche 
Zielgruppe an diesem Standort wel-
chen Preis für eine Wohnung zahlen 
kann, und definieren dann das Anfor-
derungsprofil. Baugenossenschaften 
wollen ein gutes Klima schaffen – in 
der Mikro- und Makrolage gedacht.

Baugenossenschaften stöhnen über 
höhere Anlagekosten wegen Energie-
massnahmen. Hat der Architekt hier 
mehr Spielraum?
Tragbarkeit ist ein sehr zentrales 
Thema. Hier knüpft die Nachhaltigkeit 
eben auch an. Normen sind meist ein-
fach gegeben, gewisse Baupreise auch. 
Aber man kann über die genaue und 

präzisere Definition von Anforderungen 
ein Objekt steuern, auch im Hinblick 
auf die Anlagekosten. Man muss sich 
überlegen, welche Nutzungen teilbar 
sind. Ebenso ist zu hinterfragen, ob 
Wohnungen bei der Fläche und der 
Ausstattung immer das Vollprogramm 
bieten müssen. Diesbezüglich sind 
viele Genossenschaften vorbildlich 
unterwegs. 

Was empfehlen Sie einer Baugenossen-
schaft bei einem Neubau? 
Mit den Planerinnen und Planern ge-
meinsam ein klares Profil erstellen. 
Rigoros gesunden Menschenverstand 
pflegen heisst, zu Beginn klare Rah-
menbedingungen schaffen und sich im 
Dialog annähern. Stichwort Design-
Build. Also zuerst das ökonomische, 
ökologische und soziale Modell des 
Endzustandes definieren. Dann erst 
folgt die räumliche, konstruktive und 
technische Entwicklung. Sich also 

nicht von schönen Bildern und perfek-
ten Plänen blenden lassen, sondern 
um die Grundfrage ringen, was es für 
diese Zielgruppe an diesem Ort 
braucht, Preis inklusive. 

Wie soll eine Genossenschaft für ein 
Sanierungsprojekt vorgehen, da hier 
das grosse Potenzial für die Reduktion 
von CO2-Emissionen liegt? 
Hier spielt der Seiltanz zwischen Trag-
barkeit, Mehrwert und Mehrkosten für 
Nutzerinnen und Nutzer eine grosse 
Rolle. Der Einsatz von Nachdämmun-
gen etwa ist nicht nur eine energeti-
sche Einsparung, sondern auch eine 
Gefahr für die Bausubstanz. Aus unse-
rer Sicht muss das Ziel sein, mit mög-
lichst geringem Material- und Technik-
aufwand die meist älteren Bauten 
natürlich zu ertüchtigen, ansonsten 
überfordert man bestehende Bauten 
bauphysikalisch und schlussendlich 
auch in der Tragbarkeit.  Kurt Bischof 

Christian Stofer 
Er ist Partner und geschä� sleitender Architekt bei 
Leuenberger Architekten. Das 1957 gegründete 
Büro beschä� igt rund 50 Mitarbeitende in Sursee 
und Inwil im Kanton Luzern und wird in der 
dritten Inhabergeneration geführt. Mit den Kompe-
tenzen Architektur, Baumanagement und 
Immobilien quali� ziert sich das Unternehmen 
mit einem umfassenden Blick fürs Bauen. Bild zvg
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construction signifie pour moi appli-
quer rigoureusement le bon sens dans 
l’optique de la durabilité et ne pas se 
contenter de respecter l’état des arts.» 
En ce qui concerne la chaleur crois-
sante sous nos latitudes, cela signifie 
s’inspirer des régions méditerra-
néennes pour la planification et la 
construction. Selon Stofer, sur les îles 
grecques, il n’y a que des maisons avec 
de petites fenêtres, afin que moins de 
chaleur entre dans la maison, et les 
fenêtres sont disposées de manière à 
aérer. «Nous pouvons aussi apprendre 
de l’économie régionale.» Cela signifie 
aller chercher les besoins sur place et 
impliquer les entrepreneurs locaux. Un 
artisan qui parcourt 60 kilomètres est 
peut-être moins cher, mais il produit 
beaucoup d’énergie grise. «Nous, les 
architectes, devons en discuter dès le 
début avec le maître d’ouvrage et dé-
velopper une attitude.»

Éloge des coopératives 
En ce qui concerne la nouvelle pensée, 
les autres approches et l’évaluation 
globale, Christian Stofer donne de 
bonnes notes aux coopératives de 
construction. Il a observé que les coo-
pératives, dans l’optique de la durabi-
lité sociale, accordent une grande im-
portance au dialogue sur les besoins 
et les possibilités des utilisateurs. 
Elles réfléchissent de manière appro-
fondie à quel groupe cible peut payer 
quel prix pour un logement à cet en-
droit et définissent ensuite le profil 
d’exigences. Les coopératives de 
construction veulent créer un bon cli-
mat  – en pensant à la micro et à la 
macro situation. Kurt Bischof

et générons de l’énergie grise.» La 
construction de remplacement est 
presque devenue un mot tabou à la SIA. 
Ce n’est pas infondé du point de vue 
énergétique. «En ce qui concerne les 
bâtiments existants, nous devons da-
vantage nous demander si les nouvelles 
prescriptions entraînent plus d’énergie 
au lieu d’en économiser.»

De nouvelles approches nécessaires
Christian Stofer veut rompre avec les 
schémas traditionnels et justifie sa 
 démarche comme suit: Un bâtiment a 
une durée de vie de 50 à 80 ans, mais 
la technique dont nous «bourrons» nos 
maisons depuis peu n’a qu’une durée 
de vie de 20 ans. A-t-on donc besoin de 
tant de technique, et en a-t-elle l’uti-
lité? C’est pourquoi il faut observer la 
technique d’un bâtiment pendant deux 
ans. On voit alors par exemple si une 
pompe à chaleur ne fait pas que fonc-
tionner, mais si elle réalise correcte-
ment l’effet d’efficacité souhaité. Stofer 
va encore plus loin: «Repenser la 

Christian Stofer se décrit comme un 
«architecte passionné». Il est en même 
temps un entrepreneur à succès. Il est 
copropriétaire et directeur de Leuen-
berger Architekten AG, l’un des leaders 
de la branche en Suisse centrale, qui 
emploie 50 personnes. Stofer aime les 
questions fondamentales et les ré-
flexions philosophiques. Cela vaut éga-
lement pour l’interaction entre l’archi-
tecture et l’énergie. 

L’énergie pour un bon climat 
Pour Stofer, l’utilisation de l’énergie est 
un «engagement pour un bon climat». 
Au niveau local, national et mondial. 
Un bâtiment coûte également cher 
à l’entretien et pas seulement à la 
construction. Un bon climat dans une 
maison ou un quartier, c’est bien plus 
que cela. Il parle du bon climat dans 
les deux sens du terme. L’architecture 
ne doit pas seulement résoudre les 
questions énergétiques par la tech-
nique, mais aussi par la conception 
architecturale. Dans ce sens, l’énergie 
est une chance pour le climat extérieur 
et pour le climat à l’intérieur des habi-
tations.

Critique envers les bâtiments 
de remplacement
Alors que pour les nouvelles construc-
tions, presque tout est clairement ré-
glementé par de (trop nombreuses) 
normes, selon Stofer, dans l’existant, 
une énorme quantité d’énergie se 
cache dans les matériaux, les espaces 
ou les processus de modification. «Avec 
les constructions de remplacement, 
nous détruisons beaucoup d’énergie, 
produisons des déchets de construction 

L’interaction entre l’architecture et l’énergie est 
de plus en plus importante 

Énergie – Architecture

En matière de construction énergétique de l’habitat, Christian Stofer exige moins d’obéissance aveugle 
aux normes, mais davantage d’approches globales et de nouvelles impulsions. Par exemple des pays du 
sud, qui gèrent habilement la chaleur depuis des siècles. 

Christian Stofer félicite la coopérative de construc-
tion pour son approche globale des questions 
énergétiques. Photo mad


