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ARCHITEKT FR1TZ AUGUST BREUHAUS-BERLIN »EINGANG DES HAUSES FR. IM GRUNEWALD«

EINKLANG VON WUNSCH UND GESTALTUNG
ZU DEN LANDHAUSERN VON PROF. F. A. BREUHAUS

A uf drei Grundelementen baut die Arbeit des 
. Architekten auf. Diese drei festen Gegeben- 

heiten sind: die Lagę des Bauplatzes, die Wiinsche 
des Bauherrn und nicht zuletzt die zur Verfiigung 
stehende Bausumme. Dem Architekten werden da- 
durch feste Grenzen gesetzt, innerhalb dereń es 
móglich sein muB, das gewollte Optimum zu er- 
reichen. Sie ergeben entscheidend die Verschieden- 
artigkeit des vollendeten Werkes.

Die Lagę des Bauplatzes bestimmt vorweg den 
Rahmen, innerhalb dessen die Entwicklungsmog- 
lichkeiten liegen. Aufgabe des Architekten ist es, 
die natiirlichen Bedingungen bestmóglich auszu- 
nutzen und die baupolizeilichen Vorschriften, die 
fur das bestimmte Grundstiick gelten, nicht zur 
lastenden Hypothek fiir den Bau werden zu lassen. 
Ausschlaggebend fiir ein gutes Gelingen ist ferner, 
daB das Haus an die giinstigste Stelle des Grund- 
stiickes gepflanzt wird. Es muB also richtig liegen in 
bezug auf die Nachbarn, sich bei aller Eigenwertig-

keit gut mit seiner Umwelt vertragen und nicht aus 
der Gemeinschaft herausfallen, es muB der Sonne 
zu giinstig ausgerichtet sein, Riicksicht nehmen auf 
vorhandene Baume und Anlagen und sich dem An- 
oder Absteigen des Terrains willig und zweckmaBig 
anpassen. Schon beim Erwerb des Baulandes ist es 
daher ratsam, den Architekten zuzuziehen, denn oft 
wird er aus Erfahrung heraus und unterstutzt von der 
Gabe des plastischen Sehens die Auswertungsmóglich- 
keiten besser erkennen ais der ungeschulte Laie, der zu- 
dem die Dinge raumtechnisch noch falsch sehen kann.

Die zweite Gegebenheit kann nicht immer ais 
»fest« angesehen werden; die Wiinsche des Bau
herrn sind oft unbestimmter und unklarer, ais er 
selber es ahnt. (Auch die Frau des Bauherrn ist noch 
da und: ihre Wiinsche sind nicht immer seine 
Wiinsche.) Hier muB der Architekt ein guter Men- 
schenkenner und -fiihrer sein, um auf Grund seines 
sicheren Raumgefuhles seinen Auftraggebern die 
ihnen entsprechende Umwelt zu schaffen. Durch
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»EINGANG DES HAUSES DR. G.-DAHLEM« EHTWURF: ARCH. PROF. FR1TZ AUGUST BREUHAUS

Vorschlag und Entwurf wird er dem Bauherrn helfen, 
sich aus Unbestimmtheiten des eigenen Wollens zu 
befreien und sich gleichsam auf sich selber zu be- 
sinnen, damit Art und Stil der Raumgestaltung mit 
Gesinnung und Wesen der Bewohner harmonieren 
und ein persónliches, den Lebensgewohnheiten der 
Bewohner angepaGtes Heim entsteht.

Immer wird das Bestreben des Architekten sein 
miissen, die Wiinsche seiner Auftraggeber zu be- 
friedigen, denn ihr Haus -  nicht sein Haus -  soli 
es ja sein, das er baut, aber nie wird er die Grenzen 
der Nachgiebigkeit iiberschreiten diirfen. Sie sind 
ihm gezogen durch sein kiinstlerisches Gewissen: 
das geschaffene Wohngebilde muB seinen Namen ver- 
treten konnen. Das ist in der Theorie leichter gesagt 
ais in der Praxis erreicht. Immer wieder erlebt der 
Architekt, daG seine schonsten Entwiirfe ihm aus 
den Proportionen geraten, nur weil der Bauherr 
sich keine rechten Vorstellungen aus den vorge- 
legten Zeichnungen zu gestalten vermag, weil ihm 
das In-Raumen-Denken und -Sehen ungewohnt ist. 
Da bedarf es oft der geschicktesten Uberredungs- 
kunst, um noch zu retten, was zu retten ist. (Fur 
den Bauherrn andererseits ist der Architekt, der von

Amts wegen alles besser weiG, unausstehlich. Der 
Architekt muG iiberzeugen konnen mit Worten, vor 
allem aber durch die Tat spater beweisen, daG er 
recht hatte.) Das Risiko tragt er allein, er kann es 
nicht abwalzen. Von der kiinstlerischen Verant- 
wortung kann ihn niemand befreien.

Die dritte Gegebenheit ist die Bausumme. Sie 
muG dem Architekten gegeniiber fest gestellt sein. 
Er muG wissen, womit er zu rechnen hat, und den 
ausgesetzten Betrag mit den Wtinschen in Einklang 
zu bringen suchen. Jeder Bauherr allerdings wird 
gut daran tun, wenn er eine stille Reserve einsatz- 
bereit halt. Fast immer wird, trotz vorsichtig und 
genau kalkulierter Voranschlage, die angesetzte 
Bausumme iiberschritten. Hierfiir wird seltener un- 
vollstandige Vorausberechnung die Ursache sein, 
ais vielmehr Unvorhergesehenes, das erst wahrend 
des Bauens auftritt, und zwar meist aus zusatzlichen 
Wiinschen des Auftraggebers.

Es ist ein verbreiteter Irrtum des Publikums, daG 
man am Architekten am meisten sparen konne (die 
Honorarsatze sind die gleichen!), daG Architekten 
von Ruf, die sogenannten »groGen« Architekten, nur 
groGe bzw. teure Hauser bauen konnten. Das ist -
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gerade -  verkehrt! Das kleinere Haus verlangt viel- 
mehr besonders einen befahigten und erfahrenen, 
durch eine lange Praxis geschulten Architekten, der 
die Notwendigkeiten eines Hauses unter Hinfort- 
lassung von Nebensachlichkeiten so beherrscht, daI3 
selbst ein in seinen Abmessungen bescheidenes Haus 
keinen kleinlichen, sondern einen grol3ziigigen Ein- 
druck macht. In der Beschrankung erst zeigt sich 
der Meister! Wesentlich und entscheidend fur jedes 
Haus ist letzthin das Detail. Es sind die Einzel- 
heiten, die das Ganze machen: die Fenster, 
die Haustiir, die Gitter, die Dachrinnen, die Lampen, 
die Treppenstufen — vor allem aber das Materiał.

Selbst das einfachste Materiał kann richtig und falsch 
verwendet werden. SchlieBlich sind die Farben, auBen 
und innen, von ausschlaggebender Bedeutung. Fiir 
den guten Architekten gibt es keine Nebensachlich
keiten. An dem Schornstein schon kann man er- 
kennen, ob der Architekt ein Meister oder keiner ist. 
Diinne, willkurlich in das Dach eingesetzte Schorn- 
steine verraten, daB der Architekt es fiir belanglos 
hielt, diesen so wichtigen Bauteil, der das AuBere 
des Hauses gestalthaft mit festlegt, seiner Bedeutung 
entsprechend zu bilden.

Die Wahl des Architekten ist fiir den Bauherrn 
vielleicht der entscheidendste Schritt, denn der Ar-

•OEDECKTER S1TZPLATZ DES HAUSES RITTER-BERLIN-GRUNEWALD.
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chitekt soli seine Wiinsche mit den gegebenen Mit- 
teln zur konkreten Wirklichkeit verdichten. Das 
setzt eine Gemeinschaftsarbeit voraus, bei der der 
Architekt der schopferisch Fiihrende sein muB. Seine 
Autoritat aber kann er nur aus dem bewiesenen 
Kónnen herleiten.

Die hier abgebildeten Stadt-Landhauser von Prof. 
Fritz August Breuhaus scheinen uns Zeugnis abzu- 
legen von einer solchen erfolgreichen Zusammen- 
arbeit zwischen Bauherrn und Architekt. Bei aller 
Anpassung an das jeweilige Baugelande, bei allem 
willigen Eingehen auf persónliche Liebhabereien 
sind diese Hauser doch echte »Breuhauser«, da sie 
alle klar das Signum ihres Gestalters tragen.

Haus Fr., Berlin-Grunewald und Haus Dr. G., 
Berlin-Dahlem (Abb. S. 2-5), zeigen zwei Lósungen 
fur annahernd die gleiche Aufgabenstellung. Die 
Portalgestaltungen ergaben sich aus den anders ge- 
arteten Grundstiicken. Das Grunewaldhaus liegt 
fast flach zur StraBe. Eine akzentuierte Portallósung 
wie bei dem hóher gestellten Dahlemer Haus wiirde ■ 
hier den ganzen Bau belastet haben, das Haus ware

zu schwer geworden an dieser Stelle, es ware gleich- 
sam versunken. Das ganz unmerkliche Ansteigen des 
Gelandes aber wird im Eindruck iiberhóht durch 
zwei Stufen, die zu der mit rotem Verona-Marmor 
umkleideten Haustiir fiihren. Die schónen schmiede- 
eisernen Gitter, die Fensterumrahmungen aus ro- 
mischem Travertin, die glaslosen Metallnetzlampen 
betonen den kiihleren, etwas offiziellen Charakter. 
Die strenge Grundhaltung dieses Hauses wird von 
der groBen durchgehenden Blumenbank, die die 
Fenstergruppe im ObergeschoB zusammenzieht, auf- 
gelockert, die reservierte Herbheit gemildert und 
ein wohnlich warmerer Eindruck ubermittelt. Anders 
das Dahlemer Haus. Es liegt auf einem natiirlichen 
Plateau. Man steigt ein paar Stufen hinauf zu dem 
einladenden saulengeschmiickten Portal, das durch 
die plastische Einbeziehung der Dielen- und Garde- 
robenfenster zu einem besonders betonten Mittelstiick 
geworden ist, iiber dem die obere Wand in drei, mit 
verstarktem Rhythmus auseinandergeriickten Fen- 
stern sich auflichtet. Beide Hauser bergen in den 
Eingangspfeilern Kasten flir Brot und Milch auf der
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einen Seite, auf der anderen ist die Lautsprecher- 
anlage zur Kiiche und der Briefkasten eingebaut.

Die Bilder des Hauses Ritter (Abb. 6-9) tauschen 
iiber die Schwierigkeiten, die aus der Lagę des 
Grundsttickes heraus zu iiberwinden waren. Die 
Aufnahmen rufen die Illusion eines gróBeren Ter- 
rains hervor. Hier aber hat der Architekt gleichsam 
kiinstlich die Freifiache durch die Gesamtanlage 
von Haus und Garten erweitert. Auf dem an sich 
unvorteilhaften Eckgelande wurde eine GrundriB- 
gestaltung gefunden, die den Bewohnern ermoglicht, 
ungesehen von der StraBe im Freien sich bewegen 
zu kónnen. Das Haus selber deckt die Einsicht zum 
Garten an der Eingangsseite; eine berankte, pergola-

artige Einfriedung verbirgt hinter Blume und Blatt 
dem neugierigen Passanten die breite Terrasse, die 
zum Teil lichtoffen -  ungedeckt, zum Teil wind- 
und wettergeschiitzt mit iiberdachtem Sitzplatz an- 
gelegt ist. Das an sich nur schmale Haus wirkt durch 
die an die Nachbargrenze angebaute Garage und das 
iiber das »Sommerzimmer« des iiberdeckten Sitz- 
platzes hiniibergezogene Dach fiir das Auge breiter, 
ais es den tatsachlichen Abmessungen entspricht. 
Diesen Eindruck verstarkt noch das quer vor die 
Terrasse gelegte groBe Schwimmbassin. Die Wasser- 
flache ist so unmittelbar dem Hause verbunden, daB 
man von einem nicht iiberdachten Badezimmer 
sprechen kónnte. Andererseits gehórt das Bassin im

■SCHWIMMBECKEN MIT WASSERSPEIENDEM FROSCH« HAUS RITTER -  BERL1N-GRUNE WALD
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gleichen MaBe dem Garten an: es trennt nicht Haus 
und Garten, sondern zieht sie zu unlósbarer Einheit 
zusammen. Damit das Schwimmbassin diese nahe 
Beziehung zu Haus und Garten halten kann, muBte 
sein Wasserspiegel fast bis zum Rande der stauden- 
umpflanzten Steinfassung gehoben werden. Man 
denke sich das Wasser um etwa einen Meter gesenkt, 
um sofort zu erkennen, eine wieviel schónere Wir- 
kung die beinahe in der Niveauflache des Terrains 
liegende Wasserflache hervorruft.

Beim Haus am See (Abb. S. i o - i i ) muBte bei der 
Absteckung des Bauplatzes Riicksicht auf den alten 
Baumbestand genommen, ferner muBte vermieden 
werden, daB das nach dem See abfallende Gelande 
keine groBere Erdbewegung erforderlich machte. 
Das Haus lagert sich breit dem Seeblick zu, das groB- 
Aachige Dach nimmt das ihm eingebaute GeschoB 
unmittelbar unter seinen Schutz und Schirm. Der 
vorgeschobene Wintergarten schlieBt die vor dem 
Hause liegende Terrasse mit gedecktem Sitzplatz ab. 
Dieser Wintergarten ist ein richtiger »Sonnenfang«, 
der von allen Seiten die Ost-, Siid- und Westsonne

hereinlaBt. Die Wohn- und Schlafzimmer sind Garten 
und See zugewandt, wahrend die Nebenraume an 
der entgegengesetzten Seite liegen.

Das Haus der Baronin Sch. zu Dahlem (Abb. S. 12) 
ist ihm verwandt durch die Ausgestaltung des Daches. 
Aber die Lagę im Aachen Gelande, die Blickrichtung 
auf eine Schneise im Finkenwald, legten es nahe, die 
Front symmetrischer zu zeichnen. Das »Sommerzim- 
mer« wurde ais tiefe Loggia in die Mitte der Fassade ein- 
gertickt. Die groBen Fenstertiiren geben den Innen- 
raumen viel Licht und erreichen auch hier, daB die 
Bewohner in den Garten hineinleben konnen und daB 
der Garten selber sich eng dem Hause verschwistert.

Ganz anders ist der GrundriB des Hauses Dr. Ó. 
in Halle (Abb. S. 13), der sich aus der natiirlichen 
Lagę ergibt. Eingeschossig, mit groBem Versenk- 
fenster zum Binnenhof, ist die Halle rechtwinklig 
dem zweigeschossigen Hauptbau organisch ange- 
schlossen. Bei heruntergelassenem Versenkfenster 
hat sich die Halle zur Loggia gewandelt. Den mit 
Solnhofener Platten locker belegten Binnenhof 
grenzt eine Pergola zum Naturgarten ab.
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UNNENHOF DES HAUSES DR. OE.-HALLE*. -  ENTWURF: ARCH. PROF. FR1TZ AUGUST BREUHAUS

Bei den Innenraumen des Hauses Dr. Ó. (Abb. 
S. 14-18) werfen wir einen Blick in die mit einem 
rotbraunen Teppich ausgelegte Wohnhalle (Abb. 
S. 14-15). Mit Chintz bezogene Polstermóbel grup- 
pieren sich um einen Teetisch mit einer Unters- 
berger Kalksteinplatte. Das groBe Fenster kann 
wie ein Rolladen, unschwer bedienbar, hinunterge- 
senkt und in jeder Hóhe festgestellt werden. Die 
leichte Wólbung der Decke nimmt abgeschwacht das 
Motiv der oberen Kaminumrahmung wieder auf. Der 
modernen Auffassung entspricht das EBzimmer in 
seiner Zweckbestimmung (Abb. S. 16). Die friiher 
beliebten Móbel, die Prachtstiicke des Hauses: das 
machtige Biifett, die iiberfiillte Vitrine, sind fort- 
gefallen, geblieben ist das Notwendige und prak- 
tisch Bedingte: Der EBtisch, die Stiihle und ein 
schmaler Seitentisch. Alles Geschirr aber ist in 
geraumigen, eingebauten Wandschranken unterge- 
bracht. Ein klarer sachlicher Raum, in seiner 
Wirkung durch keine Hangelampe zerrissen. Die 
Heizung wurde in den SteinfuBboden gelegt, so daB 
die Radiatoren fortfallen konnten. Die abwasch- 
baren Wandę sind in mattem Schleiflackbehandelt und

mit Pflanzen pastellhaft bemalt. Befreit von allem 
Urvaterhausrat, unter Verzicht auf alle iiberfliis- 
sigen freistehenden Mobel wirkt der Raum nur 
durch sich selbst, durch seine ausgewogenen Pro- 
portionen, erwarmt und belebt durch die Harmonie 
seiner Farben.

Das Wohnzimmer (Abb. S. 17) vereint den eigent- 
lichen Wohnraum des Hauses in eleganter Weise 
mit der Bibliothek. Den Biicherregalen nimmt der 
helle Anstrich jede gelehrtenhafte Pratension. Eine 
Schrankkastenseite (praktisch im Gebrauch! Man hat 
es nicht einmal nótig, sich zu biicken) mit alten Farb- 
stichen geschmiickt, unterbricht die Staffel der Bortę 
und verleiht dem ganzen Raum eine ansprechende, 
groBziigige Wohnlichkeit.

Schlaf- und Ankleidezimmer wirken raumerwei- 
ternd durch die groBen Schiebe-Glasscheiben (Abb. 
S. 18), die ohne Holzumrahmung die Raume einteilen, 
ohne sie voneinander zu trennen. Matte Punkte auf 
den Scheiben machen das Glas wahrnehmbar. So kann 
das Schlafzimmer kiihl gehalten werden, wahrend 
das Ankleidezimmer warm bleibt. Der Blick aber hat 
die Illusion des groBeren Raumes. -  c.w.
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EINE BLEIBE wird die Wohnung im Volksmunde 
genannt, und darin liegt das ausgesprochen, 

was die eigentliche Wohnung von der voriibergehen- 
den Unterkunft unterscheidet. Mag hundertmal die 
Wahrheit vor uns hintreten, daB das Leben Kampf 
und Wechsel ist, so stellt sich dafiir tausendmal 
die Wahrheit dar, daB nur unter der Voraussetzung 
eines Bleibenden der Krieg »Leben« menschlich 
durchgefochten werden kann. Kampfen und 
Wandern entspricht einem Bediirfnis unserer Natur. 
Aber seit Jahrtausenden gruBen sich Menschen zu-

18

erst mit dem Grufle »Friede sei mit euch!«und Friede 
schlieBt da in sich: feste Statte, ruhig fortbauende 
Gestaltung, ruhige Errichtung des nachsten Lebens- 
raumes und seine Erweiterung zu einer menschlich 
gepragten Kulturwelt. Die ruhige, geformte Klar- 
heit des bewohnten Hauses -  welcher Wissende spiirt 
nicht in ihr die Herkunft aus dem Grundinteresse, 
das alle Kulturmenschen an der Bewahrung einer 
hóheren, einer menschlichen Lebensform haben? 
Und riihrend sind oft die Bemiihungen der schlich- 
ten Menschen um die groBe gemeinschaftliche Sache.

..BLICK VOM SCHLAFZ1MMER ZUM ANKLE1DERAUM« HAUS DR. OE. EHTW. PROF. F. A. BREUHAUS
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V

»GEOFFNETE TOR ZUR BAR IN DER BIBLIOTHEK DER WOHNUNG V.« GEMALDE VON GIUSEPPE CESETT1

EIN WOHNUNGSUMBAU VON GIO PONTI

Eine auBerordentliche Energie des Zugriffs, eine 
kiihne und iiberlegene Handhabung der Mittel 

kennzeichnet das Verfahren, mit dem der Architekt 
Gio Ponti den in unsern Bildern geschilderten Umbau 
einer Mailander Wohnung gelóst hat. Der Raumge- 
stalter hat durch Einbauten und Teilungen, durch 
Verlagerung der Hóhen und Wandebenen das Ganze 
in lebhafte Bewegung gebracht und seinen Absichten 
so unbefangen unterworfen, daB eine geschlossene 
neue Einheit entstanden ist. Aus unseren friiheren 
Berichten iiber Pontis Schaffen ging schon hervor, 
wie iiberzeugend und phantasievoll dieser Kiinstler 
die verschiedenen Werkstoffe einzusetzen weiB. Er 
gibt ihnen eine Anwendung, die gleichsam erstmalig 
wirkt und die ohne Umschweif aus Lockungen des 
Tastgefiihls oder des Formsinnes entspringt.

Der Umbau verfolgte in erster Linie das selbst- 
verstandliche Ziel, der Wohnung jede Beąuemlich- 
keit zuzufiihren, welche die heutige Wohntechnik 
zu spenden vermag. Das eigentliche Gestaltungsziel 
lag jedoch darin, die Raume auf den gastfreundlichen, 
heiter bewegten und in weltlaufiger Weise ent-

spannten Lebensstil der Bewohner einzustimmen. 
Es galt vor allem, in der »Atmosphare« das Richtige 
zu treffen, einen Ton lebensvoller Freiheit und 
Herzlichkeit anzuschlagen; alles so zu fassen, daB 
auch bei Ortswechsel der Tische, Sessel, Lichttrager 
usw. der Reiz des Ganzen bestehen blieb. Dies ist 
Gio Ponti in iiberzeugender Weise gelungen. Er hat 
auf der Linie einer modernen und durchaus ita- 
lienischen Formung eine Wohnung geschaffen, 
in der gegenwartsfrohe und geschmackvolle Men- 
schen mit Sinn fur Eleganz und muntere Gesellig- 
keit alles ihnen zusagende Behagen finden kónnen.

Die recht weitlaufige Wohnung Vanzetti umfaBt 
Vorraum, Galerie, Wohnraum, Bibliothek mit Bar, 
Speisezimmer; zu diesen Hauptraumen gesellen sich 
mehrere Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, ein Win- 
tergarten und eine groBe Zahl von Wirtschafts- und 
Nebenraumen, worunter sich auch Zimmer fur Gaste, 
Bedienung, Gymnastik usw. befinden. Zur Galerie 
gehort die groBe Biicherei-Wand, die sich mit unter- 
haltsam gestalteten offenen Regalen und Sitzmobeln 
beiderseits des Heizkorpers entfaltet (Abb. S. 22).
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Fur die Holzteile wurde reichgemasertes, hellbe- 
handeltes NuBbaumholz verwendet, mit weiBem 
Lackanstrich an manchen Schauflachen. Der schlich- 
ten Form der hoch hinaufreichenden Biichergestelle 
paBt sich der kastenartige Umbau an, welcher das 
mit Chintz bezogene Sofa (im Vordergrund) und das 
dariiber befindliche Wandfeld umschlieBt. Dieses 
Wandfeld zeigt in vergróBerter photographischer 
Darstellung Tag- und Nachtansichten von New York 
und deutet damit auf das Herkunftsland der Herrin 
des Hauses. Stiihle, niedrige Polsterschemel und 
kleine Hilfstische vervollstandigen die Einrichtung. 
Die Wandę haben eine Bespannung aus heller chine- 
sischer Bastmatte, den FuBboden deckt ein Moąuette-

belag in warmem Pompejanisch-Rot, der auch in 
samtlichen librigen Raumen wiederkehrt und ein 
vereinheitlichendes Moment der Wohnung bildet. 
Die Lichttrager, einfache Wandarme mit nach oben 
offenen Schalen, sind aus weifilackiertem Metali.

Die Bibliothek, witzig kombiniert mit einem klei- 
nen Barraum (Abb. S. 23-25), tragt eine Wandver- 
kleidung aus naturtonigen NuBholztafeln, die eine 
Kannelierung aus halben Rundstaben aufweisen. In 
dieser Wand liegt die Barnische, und zwar so, daB 
sie bei Nichtbenutzung vollstandig unsichtbar bleibt, 
verdeckt durch ein Gemalde (Tierdarstellungen von 
Giuseppe Cesetti) in kastenartigem Rahmen. Das 
Gemalde ist seitlich verschiebbar und gibt dann die

»BLICK ZUR GEOFFNETEN BAR« -  WANDĘ 1NNEN ROT LACK1ERT MIT KR1STALLAUFSATZĘN
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Óffnung zum rotgestrichenen Barraum frei, der 
durch eine schmale, in der Vertafelung liegende Tur 
betreten werden kann. Beiderseits der Bar sieht man 
kleine, wandfeste Polsterbanke mit rotem Maroąuin- 
lederbezug, davor einen kleinen Tisch aus NuBbaum 
mit Sekuritglasplatte. -  Im Speisezimmer (Abb. 
S. 26-28) ist auf eigenartige Weise das Ziermotiv 
einer Vergitterung mit ąuadratischen Óffnungen 
durchgefiihrt; es erscheint nicht nur an den Vorder- 
flachen mehrerer Kastenmóbel, sondern auch an 
der Umrandung der Speisetischplatte, ja, es iiber- 
gittert sogar einen groBen Wandspiegel zwischen 
zwei Tiiroffnungen (Abb. S. 27). Den Tisch aus 
weiBem Schleiflack deckt eine dunkelrot getónte 
Glasplatte. Das wandfeste vierteilige Mobelstiick 
hinter dem Tisch dient ais Silbergerateschrank und 
ist mit klarem Kristallglas abgedeckt. Sehr schlicht 
ist eine wandfeste Vitrine gehalten (Abb. unten), eine 
einfache Kastenform mit Glasschiebetiiren, auBen 
weiBer Schleiflack, innen rotę Lackfarbe. Der Be- 
leuchtung dienen Deckenstrahler, jeweils in Vierer- 
gruppen ais Wandarme iibereinander geordnet. Die 
Wandę sind in weiBem Stuck ausgefiihrt; fur die 
Tur- und Fenstervorhange ist weiBe Bourretteseide,

fur die Gardinen ein zarter Schleierstoff verwandt; 
die Stiihle haben einen roten Lederbezug. Eine edel- 
festliche Wirkung macht der gedeckte Tisch (Abb. 
S. 28). Auf der roten Glasplatte kommen die mit 
venezianischer Spitze unterlegten Einzelgedecke, 
die silbernen Schalen und Leuchter mit roten Kerzen, 
die Kristallgerate und das elfenbein-tonige Porzellan 
reizvoll zur Geltung. Selbst der Blumenschmuck der 
Tafel ist in die Farbenharmonie des Raumes einbe- 
zogen; er besteht aus roten Nelken.

Die oben erwahnte Rundstabkannelierung hat der 
Architekt auch an verschiedenen Einzelmobeln der 
Wohnung verwendet; so an den Stiitzen und am 
Kasten eines Schreibtisches (Abb. S. 29 oben), dem 
die leichte Kurvung seiner Platte eine liebenswiirdige 
Erscheinung und erhohte Beąuemlichkeit verleiht. 
Er ist in hellem, mattbehandeltem NuBbaum ausge- 
fiihrt und hat eine Abdeckung aus pompejanisch- 
rotem Sekuritglas. Zum Vorraum gehórt der schmale, 
glasbelegte Wandtisch (Abb. S. 29 unten), bei dem 
der Kasten mit den drei Schubladen sowie der Ver- 
bindungssteg in rotem Schleiflack behandelt sind, 
wahrend die geschwungenen Stiitzen aus ąuerge- 
masertem, poliertem Holz bestehen. -  schr .

»SPE1SEZIMMER« TISCH UND SCHRANKCHEN: WE1SSER SCHLEIFLACK MIT SP1EGELGLASVERZ1ERUNG 
T1SCHPLATTE: DUNKELROT GETONTES GLAS, YITR1NE: WEISS LACK1ERT MIT ROTEM H1NTERGRUND
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GIO PONT1 »GEDECKTER T1SCH AUS YORSTEHENDEM SPEISEZ1MMER« STuHLE MIT ROTEM LEDERBEZUG

GOETHES MEINUNGEN UBER GESTALTUNGSFRAGEN

Goethes Art, iiberall den lebendigen Menschen 
in den Mittelpunkt seiner Erwagungen zu 

stellen, wird bei jedesmaliger Begegnung mit seinen 
Gedanken von neuem erfrischen und begliicken. Hat 
es je ein BewuBtsein gegeben, welches so wie das 
seinige die Gesamtsituation des Menschen rundum 
zu erfassen und mit allen Faktoren vors Auge zu 
bringen vermochte? Eben dieser Totalansicht ver- 
danken Goethesche Meinungen ihren unvergleich- 
lichen Reiz, insbesondere seine Meinungen iiber die 
Frage, wie der Mensch ais Gestaltender die Umwelt 
bedingt und wie er zugleich von ihr bedingt wird.

Im »Wilhelm Meister« laBt Goethe seinen wandern- 
den Helden an einem schloBartigen Gebaude voriiber- 
kommen. Villa und Park sind in bester Ordnung, 
aber Tur und Tor verschlossen und das Ganze augen- 
scheinlich nicht bewohnt. Auf Befragen stellt sich 
heraus, »dies sei das Erbteil eines jungen Mannes, 
dem es von seinem in hohem Alter erst kurz ver- 
storbenen Vater soeben hinterlassen worden«, nur 
wolle der Erbe diesen schónen Besitz nicht bewoh-

nen, »weil ihm hier leider alles zu fertig sei, er habe 
hier nichts mehr zu tun, und das Vorhandene zu 
genieBen sei gerade nicht seine Sache«. Meldet sich 
hier schon der Gedanke an, daB das bereits Ge- 
staltete dem Menschen nicht geniigen konne, weil 
dabei seine schópferischen, seine eigentlichen Le- 
bens- und Betatigungstriebe brachliegen, so wird 
dies in der Fortsetzung noch deutlicher ausgefiihrt. 
Jener Erbe hat sich, statt den Besitz des Vaters zu 
beziehen, ein Grundstiick im Gebirge ausgesucht, 
»wo er fiir sich und seine Gesellen Mooshiitten bauen 
und eine Art von jagerischer Einsiedelei anlegen 
wolle«; und daran schlieBt Goethe die Betrachtung, 
daB es die Eigenheit des Menschen sei, von vorn 
anfangen zu wollen, was seinen guten Grund 
darin habe, daB genau genommen doch jeder wirk- 
lich von vorn anfangt und auf nichts so gern seine 
Wirkung richtet ais auf das, was er selber geschaffen 
hat.

Aber kaum hat Goethe dieses echt menschliche 
Verlangen nach schopferischem Neugestalten aus-
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B i l d e n d e  K un s t  und
R ech tsp rech u n g

Fiir eine Ausstellung im Rahmen 
der Danziger Gaukulturwoche hatte 
die zustandige Behórde einem 
Kiinstler nach vorgelegten Skizzen 
die Schaffung von Wandgemalden 
in der Ausstellungshalle aufge- 
tragen. Ais der Kiinstler aber die 
Kartons zu den Wandgemalden 
vorlegte, fand die Bestellerin, daB 
sie kiinstlerisch minderwertigseien, 
widerrief ihren Auftrag und wei- 
gerte sich, das vereinbarte Honorar 
zu zahlen. Der Kiinstler klagte es 
darauf ein. Das Danziger Oberge- 
richt stand nun vor der interessan- 
ten Frage, wie sich die bildende 
Kunst zur Rechtsprechung verhal- 
te; genauer gesagt, ob die kiinst- 
lerische Minderwertigkeit 
eines Gemaldes ein Mangel 
eines bestellten Werkes im 
Sinne des § 633 BGB. sei.

Das Danziger Obergerichtsprach 
dem Kiinstler das eingeklagte Ho
norar zu. Die Begriindung des Ur- 
teils vom 4. September 1939 (II U 
 ̂1 39) ist fiir die Kiinstlerschaft 

wie fiir das kunstliebende Publikum 
von Interesse. Das Danziger Ober- 
gericht sagt:

Die von der Beklagten geriigten 
Mangel des Werkes sind keine 
Mangel im Sinne des § 633 BGB. 
Die Beklagte riigt nur, daB das 
Werk der GroBziigigkeit entbehre, 
der kiinstlerischen Hochwertigkeit, 
der »dekorativen Wirkung«, es sei 
»kiinstlerisch unzulanglich«, »dilet- 
tantenhaft«, weil ounbelebt, in die 
Einzelheiten gehend, nicht leicht, 
nicht aufgelockert«. Es ist aber kein 
Mangel im Sinne des § 633 BGB., 
wenn ein Werk kiinstlerisch nicht 
so hochwertig ist, wie der Besteller 
das erwartet hat. Wer ein Kunst- 
gemalde bestellt, muB sich dariiber 
klar sein, daB die Beurteilung des 
fertigen Kunstwertes verschieden 
sein kann, je nach Begabung und 
Durchbildung des Beurteilers. Was 
in den Augen des einen auf kiinst- 
lerischer Hohe steht, entbehrt in 
den Augen des anderen jeden kiinst- 
lerischen Wertes. Solch Wagnis der 
kiinstlerischen Nichtbefriedigung 
nimmt deshalb der Besteller eines 
Kunstwerks in Kauf, selbst auch 
bei Auftragen an Kiinstler von all- 
gemein anerkanntem Ruf; auch 
dereń bestellte Werke finden hinter- 
her durchaus nicht immer den un- 
geteilten Beifall der Besteller. Der 
Besteller muB deshalb die Folgen 
tragen, wenn das Gelingen in kiinst- 
lerischer Hinsicht nicht seinen Er- 
wartungen entspricht. Es liegt eben 
in der Eigenart eines Kunstwerks,

Geben Sie Ihrem Heim eine kultivierte 
Atmosphare durch M ay-M óbel. Es 
sind von Kunstlerhand geschaffene 
Meisterwerke aus edelstem Materiał. 

Der Kenner urteilt:

M A\Y-

emKfaMefaóicli!
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in allen erstklassigen Fachgeschaften
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daB der Kunstler nicht nach einem 
vorher festgelegten Schema schaf- 
fen kann, sondern eine weitgehende 
Freiheit in der Gestaltung seines 
Kunstwerkes haben muB. Diese 
Freiheit muB ihm, wenigstens in 
gewissen Grenzen, selbst dann blei- 
ben, wenn die Bestellung des Kunst
werks auf der Grundlage von Ent- 
wurfsskizzen erfolgt. Die Skizze ist 
nur eine Andeutung der Idee und 
der Ausfiihrungsart des Kunst
werks, nicht eine schematische 
Festlegung. In der Vorlegung einer, 
vom Besteller gebilligten Skizze 
kann man nicht etwa die Zusage 
einer Eigenschaft des Werks im 
Sinne des § 633 BGB. finden. In 
iiberaus zahlreichen Fallen — auch 
bei den ersten Namen der Kunst- 
welt — und aus Griinden, die ohne 
weiteres einleuchten, ist die Skizze, 
die dem ersten begeisterten Ge- 
danken entspringt und noch nicht 
mit der Erdenschwere der Ausar- 
beitung des ganzen Werks zu 
ringen hat, kiinstlerisch lebendiger 
ais das ausgefiihrte, dem Stoff ab- 
gerungene Werk. Ohne diese kiinst- 
lerische Freiheit ist ein Kunstwerk 
nicht zu denken, das diesen Namen 
verdient, gegeniiber der rein scha- 
blonenmaBigen Malerei. Diese Frei
heit kann bei dem bestellten Kunst
werk ihre in rechtlicher Hinsicht 
erhebliche Grenze nur dort finden, 
wo die Unvereinbarkeit des fertigen 
Werkes mit dem Inhalt des be
stellten offensichtlich hervortritt, 
z. B. etwa wenn die Bestellung auf 
einen Wandfries fiir eine Ausstel
lung fiir Schiffahrtswesen geht und 
der ausgefiihrte Fries Dinge dar- 
stellt, die nichts mit der Schiffahrt 
zu tun haben, oder wenn die Be
stellung auf einen Fries fiir groBe, 
hochliegende Flachen geht und 
statt eines solchen Malereien ge- 
liefert werden, die aus einiger Ent- 
fernung gesehen, wie Miniaturen 
wirken, oder aber wenn, falls auf 
Grund von Skizzen bestellt ist, das 
ausgefiihrte Werk sich inhaltlich 
gar nicht an die Skizze halt. Wer 
ein Kunstwerk bestellt, muB sich 
das alles sagen und muB deshalb 
das Wagnis dieser kiinstleri- 
schen Freiheit in Kauf nehmen; 
er muB vor der Bestellung sich seine 
Meinung bilden -  etwa durch den 
Anblick anderer Werke dieses 
Kiinstlers — ob er diesem Kunstler 
sein Vertrauen schenken darf und 
will; wenn er dann aber sein Ver- 
trauen diesem Kiinstler schenkt, 
und den Auftrag erteilt, muB eł 
auch die Folgen dieses Ent- 
schlusses auf sich nehmen und 
sich dariiber klar sein, daB er sich 
rechtlich bindet und seine Rechts-

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
—III VII
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pfiicht zur Zahlung der yereinbar- 
ten Vergiitung nicht mit der Be- 
griindung ablehnen darf, daB seine 
Hoffnungen hinsichtlich seines 
Wohlgefallens am Werk nicht er- 
reicht seien.

Einer der oben erorterten Aus- 
nahmefalle fur die Ablehnung eines 
bestellten Kunstwerks kommt im 
vorliegenden Fali nicht in Frage. 
Nur Mangel an Kunstwert, an 
GroBziigigkeit, an dekoratiyer Wir- 
kung wird geriigt. Das aber sind 
nach dem Gesagten Bemangelun- 
gen, die nur fiir das kunstle- 
rische Urteil, nicht fiir den 
Rechtsanspruch des Kiinstlers 
auf die yereinbarte Vergiitung von 
Bedeutung sind. Es mogen Falle 
denkbar sein, in denen die kiinst- 
lerische Unzulanglichkeit des gelie- 
ferten Werkes so zutage tritt, daB 
sie auch den Rechtsanspruch auf die 
Vergiitung nach § 633 BGB. be- 
seitigen kann. Auf solche Falle hier 
einzugehen, ist fiir diese Entschei- 
dung nicht nótig, weil zu solchen 
Fallen der yorliegende Fali zweifel- 
los nicht gehórt. Von einer kiinst- 
lerischen Unbrauchbarkeit fiir den 
von beiden Vertragsparteien bei 
VertragsschluB angenommenen 
Zweck in offensichtlichem MaB

INNEN-DEKORATION
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kann keine Rede sein, ebensowenig 
von einer derartigen Abweichung 
von den Skizzen — das lehrt ein 
Blick auf die gelieferten Gemalde — 
mag man im iibrigen iiber die Hóhe 
des Kunstwertes denken wie man 
will.

Mit Recht hat nach alledem das 
erste Urteil dem Klager den ver- 
einbarten Betrag ais Vergiitung 
zugesprochen.

Neue M usterungen in 
C fucksto ffen

Die Vielseitigkeit und Schónheit 
der deutschen Druckstoffmuste- 
rungen ist bekannt und beriihmt. 
Die wenigsten aber wissen, daB der 
deutsche Stoffdruck, wie iiberhaupt 
der Stoffdruck, wesentlich alter ist 
ais der Buchdruck, den der Deut
sche Gutenberg erfand. Es hat in 
Deutschland Druckstoffe der Ver- 
schiedensten Art gegeben, lange 
bevor die Modę des 18. Jahrhun- 
derts diesem Gewerbe einen ge- 
waltigen Aufschwung yerlieh. Wenn 
auch das meiste an Mustern aus den 
weiter zuriickliegenden Jahrhun- 
derten yerlorengegangen ist, so ist 
doch aus den Mustern der letzten 
zweihundert Jahre aus den alten 
Arbeiten zahlloser handwerklich

Das ist die neue
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arbeitender Handdrucker so viel 
auf unsere Zeit gekommen, daB 
man in Deutschland iiber einen 
Schatz alten Volksgutes auf diesem 
Spezialgebiete verfiigt. Man hat in 
den letzten Jahren mehrfach diese 
Vorrate zu neuem Leben erweckt. 
Die Dirndl- und Volkskunstmuster, 
die iiber die ganze Welt gehen und 
gingen und einen noch heute stark 
nachwirkenden EinfluB nicht nur 
auf die Druckmode, sondern auch 
auf die Kleidermode ausuben, sind 
eine Kostprobe aus dieser Kraft- 
reserve. Alle, die sich fur schóne 
und neuartige Druckstoffe inter- 
essieren, werden daher noch vieles 
erwarten diirfen von der Wieder- 
erweckung alter Druckmuster und 
ihrer Modernisierung durch deut- 
sche Fabrikanten.

Eine andere Eigentiimlichkeit, 
die viele deutsche Stoffdrucker aus- 
zeichnet, ist ein fein entwickeltes 
Einfuhlungsyermogen in die ge- 
schmacklichen und stilistischen 
Anforderungen der yerschiedenen 
auslandischen Absatzgebiete. Es 
ist dies eine alte Tradition, die 
schon aus der Bliitezeit des Indigo- 
druckes stammt. Schon damals sind 
in gróBtem AusmaBe deutsche 
Druckstoffe auf die entlegensten 
Markte der Welt gekommen. Bis 
auf unsere Tage gibt es westfali- 
sche Drucker, die jahrein, jahraus 
bestimmte exotische Muster fur die 
iiberseeischen Markte herstellen 
und dereń Warenzeichen diese 
Stoffe allein absatzfahig machen. 
Die Schule, die die deutschen 
Drucker hier durchgemacht haben, 
befahigt sie, sich auch auf alle 
Sonderyyiinsche der europaischen 
Markte einzustellen und insbe- 
sondere liegt es ihnen natiirlich 
nahe, die Anspriiche des europa- 
ischen Nordens herauszufiihlen und 
zu befriedigen. Zu dieser Ubung 
kommen die Vorteile eines groBen 
und alle Zeit fur Druckstoffe inter- 
essierten deutschen Inlandsmark- 
tes, der einer umfangreichen Druck- 
stoffindustrie eine reiche Beschaf- 
tigungsmóglichkeit sichert und die
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in der Zusammenarbeit mit der 
hochentwickelten chemischen und 
Farbenindustriegewahrleistetetech- 
nische Vervollkommnung. Das ist 
das geistige und technische Riist- 
zeug, das die deutsche Stoffdruck- 
industrie zu ihrer besonderen und 
auBerordentlich yielseitigen Lei- 
stung befahigt. Der deutsche Mode- 
druck hat eine unerreichte Viel- 
seitigkeit in seinen technischen 
Mitteln, in dem yerwendeten Mate
riał und in der Ausdrucksyyeise und 
Qualitat seiner Muster. Er geht von 
dem hochwertigsten Seidendruck 
bis zu jenen geschmackyollen Mas- 
senartikeln, die immer yyieder durch 
ihre technische Leistungssteige- 
rung bei niedrigster Preisstellung 
iiberraschen. Der klassische Baum- 
wolldruck ist da, aber er yyird heute 
trotz mancher schoner Neuheiten 
auf Pikeegrund iiberstrahlt von den 
yielen Neuheiten in Kunstseide und 
Zellwolle. Wahrend das Mischge- 
yyebe mehr in den Hintergrund 
tritt, haben beispielsyyeise reine 
Zellwoll-Musseline die einst klassi- 
schen Wollmusseline so aus dem

Raucherbeizen - Alizarol-Eichenbeizen - Metallsaiz- 
beizen - Paracidolbeizen - Salmiak-Hartholzbeizen 
Echt-Mahagonibeizen • SpezialNuBholzbeizen 
Birkenholzbeizen - Wasser- und Spiritusbeizen 
Industriebeizen - Retan-Wachsbeizen - Korbbeizen 
Polituren — Lacke — Mattierungen

Arti-Werk Dr. Hans Jansen
W u ppe r t a l - Ba rme n

Vi preghiamo di riferiryi sempre alla „lnnen-Dekoration“
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Felde geschlagen durch ihre Lei- 
stung, daB Wollmusseline kaum 
noch gefragt werden. In den Druck- 
mustern und in den Farben ist eine 
steile Aufwartsbewegung zu beob- 
achten. Die Kunstseide hat durch 
Effektgarne und durch Webeffekte 
manche Belebung des Druckfonds 
erreicht. Insbesondere sind die 
Schantungeffekte ein neues modi- 
sches Materiał, das stark dazu bei- 
tragt, den Druckstoffen auch fur 
die kommende Zeit ein neuartiges 
und anziehendes Aussehen zu ver- 
leihen. Daneben werden aber in 
Deutschland Layablemuster, die 
durch die Vervollkommnung des 
Bemberg-Lavable im vorigen Jahre 
eine starkę Anregung erfahren 
haben, ihre iiberragende Bedeutung 
schon deshalb behaupten, weil fiir 
ihre Musterung seitens der fiihren- 
den Drucker alles getan worden 
ist. Diese weichen, glatten und ge- 
schmeidigen Lavable-Qualitaten 
werden zum Teil noch fiilliger ge- 
bracht ais im yergangenen Jahre 
und erganzt durch viele griffige 
und gehaltvolle Surah-Twills.

Neben diesen modischen Stoffen, 
bei dereń Muster es weniger auf 
das Dessin ais auf die schóne neu- 
artige F arbenzusammenstellung an- 
kommt, findet man in Deutschland 
mancherlei interessante Ansatze 
zu einem eigenen Stile in den Klei- 
derstoffdrucken, der etwas zeitloser 
und bestandiger wirkt. BeeinfluBt 
durch manche Versuche des Kunst- 
gewerbes, ebenso wie durch die 
schóne Tradition der bedruckten 
Dekorationsstoffe und schlieBlich 
auch durch manche im Volksemp- 
finden tiefer gewurzelten Stilrich- 
tungen, versucht man hier kulti- 
yierte Muster zu schaffen, die we
niger eine Modę ais ein Stil sein 
wollen und die dieses Ziel, wenn 
man nach den interessanten An- 
satzen urteilen darf, yielleicht auch 
erreichen werden. Gerards

F E R N R U F
der Anzeigenyerwaltung
der »InnensDekoration«

S T U T T G A R T  421 06

L E IP Z IG E R  F R U H J A H R S M E S S E

3* — 9. Marz* Fiir eine umfassende In* und Auslandswcrbung 

erscheint rechtzeitig vor MeBbeginn das Februar^Heft der

I N N E N s D E K O R A T I O N

Anzeigenschlufi 18.Januar. Bcratung, Vorschliige, Bercch* 

nungen bereitwillig und unverbindlich durch die

ANZEIGENVERWALTUNG VERLAGSANSTALT 
ALEXANDER KOCH GMBH., STUTTGARTU

Deułsches Mosaik und 
seine geschichtliclien 

Quellen
Von Josef Ludwig Fischer 

Verlag Karl Hirsemann, Leipzig 
1939- XV, 120 Seiten Text mit 13 
Farbtafeln und 84 einfarbigen Ta- 

feln. RM 32.—

Das schwierige Gebiet des Mo
saik in seiner Entwicklung darzu- 
stellen, darf ais eine groBe Aufgabe 
angesehen werden. In griindlichen 
Auseinandersetzungen mit den 
beherrschenden Problemen kann 
Fischer fiir sich den Anspruch er- 
heben, auch dem kiinstlerisch inter- 
essierten Laien viel gesagt zu ha
ben. Fischer beginnt mit den ersten 
mosaikartigen Betatigungen und 
fiihrt den Leser iiber den hellenisti- 
schen und rómischen Stil, iiber das 
»Emblema« zum friihchristlichen 
Mosaik. Die ganze weitere Entfal- 
tung des kiinstlerischen Gebietes 
wird im byzantinischen Formgefiihl 
und seinen Auslaufern, dem nor- 
mannischen Kunstwillen, deutlich 
yerfolgt. Der zweiteTeil des Werkes 
ist dann dem deutschen Mosaik 
yorbehalten. Hier werden insbe
sondere die stilistischen Erneuerun- 
gen gekennzeichnet, die mit den 
»Vereinigten Werkstatten fiir Mo
saik und Glasmalerei August Wag
ner, Berlin*, zusammenhangen. 
Eine neue, yerantwortungsbewuBte 
Pflege des Mosaiks setzt mit diesen 
Werkstatten ein. Zu welch groB- 
ziigigen Gebilden es die neue 
deutsche Mosaikkunst gebracht 
hat, zeigen u. a. die reprasentatiyen 
Mosaiken in der neuen Reichskanz- 
lei. Die heryorragenden Farbtafeln 
und Bildwerke yermitteln eine be- 
lebteAnschaulichkeitderbesproche- 
nen Kunstwerke. Dr. Harro Spoerl

^taufenbe Icfen tl>rc 

5 eitfd>nft-u.weld)e 

Ucft 2 )u ?

Hauptschriftleiter: Dr. Moritz Hauptmann (z. Zt. im Wehrdienst), i. V. Dr. Harro Spoerl, Stuttgart
Verantwortlich fur den Anzeigeateil: Werner Roestel, Stuttgart / Verlagsanstalt Alexander Koch G. m. b. H., Stuttgart / Preisliste 4

Druck: Deutsche Verlags*Anstalt Stuttgart
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UNDANDERN KUNSTLERN

H'0'HERPRE1SIGE TAPETEN IN DER 
BEWAHRTEN

IM  M U N A OUALITAT
L I C H T  U N D  W A S S E R F E S T

BEZUC DURCH DEN TAPETENHANDEL 
HERSTELLER

E R I S M A N  Nu.CIE
B R E I S A C H - B  A D E N

LYRA ORLOW • BLEISTIFTFABRIK • NURNBERG

CONTEMPORA LEHRATELIERS FUR NEUE WERKKUNST
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I N  G U T E N  U H R E N F A C H G E S C H A F T E N

FEINE UHREN FUR NEUZEITLICHE RAUME U N D  M D  BEL

J iu ig h a M

G G L O F E B E R = S E S S E L

Wie der Spiegel, so das Fenster!

Was ist ein Spiegel? Eine Glasscheibe, und auf dereń Ruck- 
seite ein spiegelnder Belag, der das Bild zuriickwirft. Zweimal 
mussen die Lichtstrahlen durch diese Glasscheibe hindurch, hin
zum Belag und zuriick zum Beschauer, und keinStrahl darfdabe i

aus der Richtung geraten, sonst wird das Spiegelbild verzerrt. 
Deshalb nimmt man f i ir  gute Spiegel das Glas, dessen Flachen 
eben geschliffen und poliert sind: „Kristallspiegelglas". — 
Und dieses gleiche „Krista llspiegelglas", geschliffenes und 
poliertes Glas, hat auch ais Fensterscheibe die Liebe aller 
schónheitsfrohen Menschen, weil es den Durchblick durch das 
Fenster nicht verzerrt und makellos ist wie der beste Spiegel.

V e re in  D e u ts c h e r  S p ie g e lg la s f a b r i k e n  G. m. b. H. Koln
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1940, II, I.

B E H A G L IC H K E IT  u S C H O N H E I T

durch Verwendung von GILDE-TEPPICHEN -  LAUFERN 
UND G ILD E-DEK O R A TIO NS- UND MOBELSTOFFEN

A L L E I N Y E R K A U F  D U R C H  DI E  G I L D E - H A U S  ER: a a c h e n :A A C H E N :  H. &l F. L ie c k

A M S T E R D A M :

J. P. W yers Industrie  &. Handelson- 

dem em ing N.V., En gros 

A U G S B U R G :  K r ó l i  &. N i l l

B A U T Z E N  i . S . :

Ju lius Hartm ann Sohn 

B E R L I N  W  8 :

O uantm eyer &. Eicke 

B R E S L A U  : Sigismund Ste inbauer 

C H E M N I T Z  I . S . : R ichard.Z ieger 

D A R M S T A D T :

Tritsch &. H eppenheim er 

D O R T M U N D :  Teppichhaus Pezzer 

D R E S D E N :  E. O t to  M a y e r

E R F U R T : Hermann Schellhorn

E S S E N :  Einrichtungshaus J. Kramm 

F L E N S B U R G :  H einrich D. Hansen 

F R A N K F U R T  « . M . :  G. M uller

H A L L E  a .  S . : Arnold &  Troitzsch 

H A M B U R G  1 :

BrUggemann &  Barkmann A.G. 

H A M B U R G - H A R B U R G  1 :

O tto  B re tschne ider &  Co. 

H A N N O V E R :

W e rn e r &  Determann 

K A S S E L :  H o rn  &  F ra n k e

K Ó  L N  : H. J. von W ittgenste in

K Ó N I G S B E R G  I .  P r . :

Teppichhaus Max Tobias 

K O P E N H A G E N : J llum , Ostergade 

L E I P Z I G :  T e p p ic h - D r e w s

M A G D E B U R G :  B re tting  &  Rómer 

M A N N H E I M  N .  4 :

Tegahaus Gerhard &. E ngelhardt 

N U R N B E R G :  WUst &. Thaufe lder 

O L D E N B U R G  I. O . :  Max Ullmann 

O S N A B R U C K :

Schauenburg &  Lam brecht 

R O S T O C K :  M a x  S a b o k a th

S T .  G A L L E N : S chuster &. C o.

S T E T T I N :  W iege ls &. Riegel

S T O L P I .  P O M M E R N :

W ie ge ls .&. Riegel 

S T U T T G A R T :  E m il M e y e r

W I E N  I :

P hilipp  Haas &. SOhne V erkaufs A.G. 

W I E S B A D E N :  Elvers &. P ieper

W I L H E L M S H A V E N :

Z inck Sl Bergmann 

W U P P E R T A L - B A R M E N :

Ernst Erbslóh 

Z U R 1 C H :  S c h u s te r  &. C o .
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Der ElNZELHANDLER muss wissen, was 

das KUNSTHANDWERK le istet!

L)en besien Uberblick mit giinstigsten Einkaufsmoglichkeiten bietet hierzu ein Besuch der

LEIPZIGER FRUHJAHRS 1940
3. bis 8. Marz. A u s h i i n f t e  e r t e i l t  d a s  L e i p z i g e r  M e s s a m t ,  L e i p z i g

•F a c h g ru p p e  In n en rau m - 
g es ta lte rc

Die in der RdbK. bestehende 
Fachgruppe Innenraumgestalter 
wird aufgelóst. Soweit die Mit- 
glieder sich auf architektonischem 
Gebiet betatigen, werden sie der 
Fachgruppe Architekten angeglie- 
dert und haben sich an die fur Ar
chitekten erlassenen Anordnungen 
zu halten. Móbelzeichner und ge-

werblich tatige Mitglieder der bis- 
herigen Fachgruppe Innenraum
gestalter werden den Fachgruppen 
»Entwerfer« und »Kunst- und Anti- 
quitatenhandler« zugeteilt. — So
weit die Mitglieder im Archiv der 
Kammer noch nicht durch Ab- 
bildungen von Arbeiten vertreten 
sind, ist die schon ófter angemahnte 
Einsendung von Abbildungen not- 
wendig. Sie werden am besten einen

El N E
KI ENZLE- UHR
W E N N  SIE H OH E A N S P R O C H E S T E L L E N

K 1 E N Z L E - U H R E N  I N  A L L E N  F A C H G E S C H A F T E N

II

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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tlberblick geben, welcher Fach- 
gruppe der einzelne zuzuweisen ist.

R eichsm esse Leipzig  

F riih jah r 1 9 4 0 :

3 . bis 8 . M arz

Die Leipziger Frtihjahrs- 
messe 1940 wird ais Gebrauchs- 
giitermesse (Mustermesse) zur 
iiblichen Zeit vom 3. bis 8. Marz 
in allen 24 MeBpalasten des Zen- 
trums der Reichsmessestadt Leipzig 
abgehalten werden. Gleichzeitig mit 
ihr wird die Bugramaschinen- 
messe (Druckereimaschinen) im 
Deutschen Buchgewerbehaus durch- 
gefiihrt. Die GroBe Technische Mes- 
se und Baumesse auf dem Gelande 
vor dem Vólkerschlachtdenkmal 
wird zu einer spateren Zeit statt- 
finden. Ihr Termin wird rechtzeitig 
veróffentlicht werden. Die Muster
messe wird in diesem Jahr insofern 
eine Erweiterung erfahren, ais 
sie zahlreiche technische Er- 
zeugnisse, die nahere Beziehung 
zu den in der Innenstadt ausstellen- 
den Industrien haben, umfassen 
wird. Die Reichsmesse Leipzig wird 
also im Marz 1940 eine eindrucks- 
volle Schau der deutschen Wirt- 
schafts- und Exportkraft bieten.

2 . A rb e its tag u n g  der  
Deutschen A kad em ie  fu r  

B auforschung in 
N urnberg

Ziele und Durchfiihrungs- 
móglichkeiten der Baufor
schung wahrend des Krieges 

Wie stark das Bediirfnis der fiih- 
renden Fachleute der Bauwirtschaft 
und des Wohnungs- und Siedlungs- 
wesens zu einer Aussprache war, 
ging aus der Tatsache hervor, daB 
an 120 Vertreter der Reichs- und 
Landerministerien, des Deutschen 
Gemeindetags, der Wirtschaft und 
der Wissenschaft erschienen waren.

In seinem einleitenden Vortrag 
wieś der Prasident der Akademie, 
Professor Rudolf Stegemann, 
Berlin, darauf hin, daB man im 
Dritten Reich aus der Erkenntnis 
heraus, daB jeder Behordenapparat, 
wenn er fiir das praktische Leben 
arbeiten soli, die Beratung der 
Manner der Wirtschaft und der 
Praxis braucht, hier neue Wege ge- 
gangen ist. Der Reichsarbeitsmini- 
ster schuf sich in der Akademie fiir 
Bauforschung ein eigenes Instru
ment. Die Reichsstelle fiir Wirt- 
schaftsausbau ais Sonderstelle des 
Beauftragten fiir den Vierjahres- 
plan baute ebenso wie der Reichs-

te ifife s t' E lastisch * Farbechf i

ftanDtoerhsmobd 
pnD T ru m p f!

Sction imnitt t)Qbcn pe auf TTIcnfchcn, bic Sinn 
fiit bas Ett|te unb Gtbiegcnc haben, einen 
befonberen licij ausgciibt. 3n ben letjtcn ]ahtcn 
aber, in benen hanbrocchlidics Sdiaffcn roieber 
aon ncucm ju £htt unb Bnfchcn gehommen 
ift, ift bas Uerftanbnis fiit bic Dorjugc unb 
Sthonhcitcn hanbcocthlidi hctgcftclltcr TTlobel in 
immet tucilete fiteifc gcbtungcn. Ulic bieten 
Dhncn in unfetet gtofen lllbbclfdiau bic THbg- 
lirilhcit, aus ben Etjcugniffcn allct 33 unfetet 
Gemeinfdiaft angefdiloffencn Tifdilctmciftci ficti 
bic Głuche obet Einiichtungcn ausjutaahlen, bic 
3htcm Gcfchmadi unb 3hten Bnfptuthcn ent- 
fprethen. Bcfuthcn Sic uns bitte unnetbinblid]!

0 fe
[[mobriji

0erhQuf5flemdnftfiDft Berllnct rifdilctmdftct
Bctlin SID 68, ftraufcnftr. 35 • fetnfpt. 16 62 21

■

Vi preghiamo di riferirvi sempre alla „Innei.-Dekoration
lii
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rung der vorhandenen Baustoffe, 
Feststellung ihrer Menge und Ver- 
besserung der Konstruktionen un- 
ter Schaffung neuer Ausweich- 
stoffe.

Die besonderen Verhaltnisse des 
Krieges zeigen weiter mit Deut- 
lichkeit, wie wichtig der Gedanke 
war, das Problem fliegender Bau- 
stoffbetriebe, dereń Produktion auf- 
baut auf reine deutsche Rohstoffe, 
wie Sand, Zement und deutsche 
Chemikalien, schon seit langem 
zu entwickeln. Daneben wird ent- 
scheidend die Lósung der Fach- 
arbeiterfrage im Baustoffbetriebe 
sein. Im Gegensatz zu 1914 hat 
Deutschland im zweiten Kriegs- 
monat keine Erwerbslosen. Viele 
Facharbeiter stehen an der Front. 
Wir werden also solche Baustoffe 
und Baukonstruktionen bevorzugen 
miissen, die mit wenig Facharbei- 
tern und dafiir mit mehr ungelern- 
ten, und zwar móglichst weiblichen 
Kraften auskommen.

Steht die Arbeit der Akademie 
im Augenblick so betont unter dem 
Zeichen des Krieges, so wird ge- 
rade dieser Zustand uns die Móg- 
lichkeit bieten, in den Kriegsgebie- 
ten wichtige Materialstudien fiir die 
Zukunft, so z. B. fiir den Luft- 
schutz, zu machen. Steht aber die 
Arbeit ausgesprochen unter dem 
Gesichtswinkel des Krieges, so wird 
sie trotzdem noch ein weiteres und 
gróBeres Ziel haben, namlich den 
Aufbau Deutschlands, wenn der 
Krieg siegreich zu Ende gefiihrt ist. 
Unser Fiihrer ist uns ein zu guter 
Garant fiir ein groBes Deutsch
land, das fiir Jahrzehnte nach dem 
Kriege einen gesicherten Aufbau 
moglich machen wird, und dies 
schon jetzt vorzubereiten, soli trotz 
des Krieges die oberste Pflicht sein.

2 5  Jahre O rg an isa tio n  d er  
L e ip z ig e r M eB aussteller 

und E in kau fer

Ais unmittelbar nach Ausbruch 
des Weltkrieges die fiir Ende Au-

wirtschaftsminister die Akademie 
ais Forschungsstelle bei sich ein, 
wahrend der Generalbevollmach- 
tigte fiir die Regelung der deutschen 
Bauwirtschaft, Dr. Todt, sich in 
den technisch-wissenschaftlichen 
Verbanden im Rahmen des 
NSBDT. eine eigene Organisation 
wissenschaftlicher Arbeit schuf. 
Zunachst fur die Friedensarbeit ge- 
dacht, hat die Deutsche Akademie 
fiir Bauforschung, dereń Mitglieder 
die alte Kriegsgeneration vertreten, 
stets den Gedanken bei ihrer Arbeit 
vor Augen gehabt, daB auch sie zu 
ihrem Teile zum Aufbau und zur 
Festigung Deutschlands beitragen 
muB. Der Befehl des Reichsar- 
beitsministers an die Akademie, 
sich auf Kriegswirtschaft umzu- 
stellen, war also praktisch mehr 
ein letzter Aufruf zur Konzentrie- 
rung aller Krafte auf dieses Ziel. 
Die dauernden Drohungen Eng- 
lands und Frankreichs, die immer 
wieder in Aussicht gestellte Blocka- 
de, haben der Akademiearbeit ihren 
Stempel einer Vorbereitung des 
Abwehrkampfes aufgedriickt.

Die Arbeiten der letzten 20 Jahre 
waren gekennzeichnet durch eine 
Suche nach Baustoffen, die uns 
devisenfrei machen, nach Baustei- 
nen, die im Kriegsfall auch in flie- 
genden Betrieben hergestellt wer
den kónnen, nach Baukonstruktio
nen, die uns haushalten lassen mit 
den ip Deutschland vorhandenen 
Rohstoffen. Umstellungen in der 
Baustoff industrie muBten angestrebt 
werden, aus der Erkenntnis her- 
aus, daB uns vor allem im Kriegs- 
falle manche Baustoffe nicht un- 
begrenzt zur Verfiigung stehen 
wiirden. Heute zeigt sich, daB diese 
yorbereitende Arbeit sich gelohnt 
hat, aber gleichzeitig, daB es auch 
notwendig ist, auf dem einmal be- 
schrittenen Wege weiterzugehen. 
Umwertung aller Werte und Kon- 
zentration des Einsatzes in nie ge- 
sehener Form ist die Richtlinie fiir 
die Akademiearbeit; daneben Siche-

N ic h t u m s o n s t  is t  d i e  P u n k tlic h k e it  d e r  d e u ts c h e n  H a u s -  
f r a u  s p r ic h w o r t l ic h  b e r u h m t .  D e s h a lb  a i s  e r s t e s  z u r  
A u s s te u e r ,  a i s  w il lk o m m e n e  E r g d n z u n g  d e s  H a u s h a l ts ,  
a i s  p r a k t i s c h e  F e s t g a b e :  e in e n  M a u th e - W e c k e r  u n d  
e i n e  M a u th e - K u c h e n u h r .  S ie  s in d  z u v e r la s s ig ,  g a n g -  
g e n a u  u n d  fo rm s c h ó n .  E c h te  M a u th e - U h r e n ,  f u r  d i e  
d e r  N a m e  b i i rg t .  A lle  g u t e n  F a c h g e s c h a f t e  f u h r e n  
M a u th e - U h r e n .  F r a g e n  S ie , b i t t e ,  d a n a c h .

M A II IH I
z-keTlUirJiirs feeinv

E in  M u s t e r b e i s p i e l
fu rd ie W irk u n g e in e s s c h o n e n  Parketts 
im Raume —  e in  D eko ra tions -T a fe lbo - 
den des bekann ten  B em bć-P a rke tts .

Bembe-Parkett-Fabrik • Bad Mergentheim S 2

echte
Pe rse rTcppirhe
v o n  s e l te n e r  F a rb e n s c h ó n h e it

SteegmiUler
S tu t tg a r t  ■ Konigstr. 16

Fachgeschałt fiir Teppiche.Gardinen, 
Mbbelttołfe.Tapełen. Linoleum

i m
■otf

INNEN-AUSBAUTEN HOTEL-EINRICHTUNGEN

L A N D H A U S E R

TEPPICHE G A R D IN E N

Bij het sęhrijven op adyertentien wordt men beleefd verzocht »Innen-Dekoration« te yermelden

IV
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gust 1914 angesetzte Leipziger 
Herbstmesse abgeblasen wurde, 
verbreitete der feindliche Nach- 
richtendienst in der ganzen Welt 
die Nachricht, daB die Leipziger 
Messe aufgehort habe zu existieren 
und daB nunmehr die Lyoner Messe 
die Aufgaben der Leipziger Messe 
ubernehmen werde. Innerhalb der 
an der Messe besonders interessier- 
ten Wirtschaftskreise, also vor 
allem in der Exportindustrie, er- 
kannte man rechtzeitig die fiir die 
deutsche Wirtschaft drohenden Ge- 
fahren. Es entstand der Plan eines 
Zusammenschlusses der gesamten 
Messewirtschaft, also der Ausstel- 
ler ebenso wie der Einkaufer. In kiir- 
zester Zeit wurden die Verhand- 
lungenzwischen den einzelnen Indu
strie- und Handelsgruppen durch- 
gefiihrt, so daB bereits am 6. Januar 
1915 die »Zentralstelle fiir Interes- 
senten der Leipziger Messe e. V.« 
dieArbeitaufnehmenkonnte. Sofort 
wurde eine Gegenpropaganda ein- 
geleitet, und zugleich traf man alle 
Vorbereitungen fiir eine Durch- 
fiihrung der Leipziger Friihjahrs- 
messe 1915, die auch, ebenso wie 
alle anderen Kriegsmessen, die 
regelmaBig abgehalten wurden, 
einen vollen Erfolg brachte.

Es zeigte sich bald, daB das da-
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malige System der Messeverwal- 
tung, die zur Hauptsache in der 
Hand der Stadtverwaltung lag, den 
hohen Anforderungen, die bereits 
im Kriege im Hinblick auf die nach 
dem Kriege der Wirtschaft und der 
Messe erwachsenden Aufgaben ge- 
stellt werden muBten, nicht ganz 
entsprechen konnte. Die »Zentral- 
stelle<‘ gab deshalb die Anregung 
zur Schaffung einer besonderen 
Dienststelle, die sich ausschlieBlich 
mit der Verwaltung der Messe und 
mit der Durchfiihrung der Messe- 
werbung beschaftigen sollte. Zu- 
sammen mit der Handelskammer 
Leipzig und dem Rat der Stadt 
Leipzig griindete die »Zentralstelle« 
zu Anfąng 1917 das Leipziger MeB- 
amt, dessen Trager also vorwiegend 
die messenahe Wirtschaft ist. Der 
gewaltige Aufschwung, den die 
Leipziger Messe in den beiden 
letzten Jahrzehnten erfahren hat, 
ist die beste Anerkennung fur die 
Weitsicht der Wirtschaftler, die 
vor einem Vierteljahrhundert die 
Messewirtschaft zur tatkraftigen 
Durchfiihrung gemeinsamer Auf
gaben in einer Organisation zu- 
sammenschlossen.
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Samtl. Beleuchtungskórper und 
Kunstschmiedearbeiten fur die 
Ga usc hu l e  Steinenhausen  
wurden von uns entworfen 
und in unseren kunsthandwerk- 
lichen Werkstatten ausgefuhrt.
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EHRENHOF DER GAUSCHULE DES RE1CHSBUNDES DER DEUTSCHEN BEAMTEM
UMBAU SCHLOSS STE1NENHAUSEN BEI KULMBACH IN DER BAYR1SCHEN OSTMARK



DIE GAUSCHULE STEINENHAUSEN HAUPTANSICHT DES SCHLOSSBAUES

STEIN EN HAU SEN
EIN WERK DES ARCHITEKTEN GEORG-PETER POHL

In der bayerischen Ostmark, unwełt der Stadt Kulm- 
bach, steht, inmitten fruchtbaren, baumbestande- 

nen Wiesenlandes, wo sich die beiden Quellfliisse 
des Mains vereinigen, das »Steinenhaus«. Urspriing- 
lich Johannitersitz und seit dem Ausgang des Mittel- 
alters dem frankischen Geschlecht derer von Gutten- 
berg zu eigen, wandelt es sich Anno 1724 in das 
»SchloB Steinenhausen«, einen dreigeschossigen Ba- 
rockbau, der jetzt durch den Berliner Architekten 
Georg-Peter Pohl zu einer Gauschule des Reichs- 
bundes der deutschen Beamten umgestaltet wurde.

Eine Schulungsstatte zu schaffen, bedingt ein be- 
sonderes Einfuhlungsvermógen in Anforderungen, 
die iiber die gewohnten Gegebenheiten hinaus in 
seelische Atmospharen reichen. Denn die erziehe- 
rische Aufgabe der nationalsozialistischen Schulung 
ist eine Charakterfrage. Die Statte der Schulung er- 
schopft sich daher nicht in ihrem auBeren Bilde, 
sondern verlangt nach dem Ausdruck sinnbildlicher 
Erftillung einer aus neuem Geiste geborenen Hal- 
tung. Vor dieser wesentlichen Forderung treten jene

Schwierigkeiten zuriick, die sich bei jeder Umstellung 
eines vorhandenen Bauwerkes auf einen neuen Ver- 
wendungszweck ergeben. Allerdings diirfen sie zu- 
mal dann nicht unterschatzt werden, wenn mit dem 
eigentlichen Umbau die Ausrichtung auf seine sinn- 
bildliche Bedeutung verbunden ist.

Der Architekt Georg-Peter Pohl hat den ihm ge- 
wordenen Auftrag in vorbildlicher Weise ausgefiihrt 
und der nationalsozialistischen Schulung der deut
schen Beamten in der bayerischen Ostmark den 
wiirdigen Rahmen geschaffen. Die Betrachtung sei- 
nes jiingsten Werkes lafit erkennen, daB es die ent- 
scheidenden Merkmale des baukiinstlerischen Ver- 
haltnisses zur Schopfung in sich einschlieBt und da- 
mit jene innerlichen Werte, die ihre Geltung nie 
verlieren. Hier zeigt es sich, daB nur die echte Er- 
griffenheit und das Gefiihl der inneren Berufung das 
Erreichen des selbstgesteckten Zieles ermoglichten.

Nur weil ein lebendiger, schopferischer Wille an 
die Arbeit ging, konnte der SchloBbau einer anders- 
gearteten Zeit fiir den Dienst an seiner neuen Be

rno. 11. 1
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stimmung umgestaltet werden. Auch heute gesellt 
sich dem Zweck das Bediirfnis nach kultiviertem 
Ausdruck. Dazu kommen die heutigen Anspruche 
an die Heizung eines Hauses, die elektrische Be- 
leuchtung, die Zufuhrung und Ableitung von Was- 
ser, die telephonische Verbindung und den Rund- 
funk-Empfang. Im vorliegenden Falle fehlte noch 
das Gelande fiir den unerlaBlichen Aufmarschplatz. 
Innerhalb des eigentlichen SchloBbereiches konnte 
er nicht untergebracht werden. Die Verlegung vor 
den Haupteingang machte umfangreiche Erdbe- 
wegungen erforderlich. Der gewonnene Raum fiigt 
sich der Landschaft in naturhafter Selbstverstand- 
lichkeit ein (Abb. S. 35 oben).

Die auBere Ansicht des Hauptbaues ist nur wenig 
verandert worden. Nur die Nebengebaude muBten 
vóllig erneuert werden. Die geschickte Yerlegung

der Kuchę unter den Hof (Abb. S. 35 unten), wobei 
die Belichtung durch Einbau der Fensterwand in 
einen natiirlich gegebenen Abhang erreicht wurde 
(Abb. S. 54), gab die Moglichkeit zu einer groB- 
ziigigen Ausnutzung der SchloBraume. Die architek- 
tonische Leistung dieser Lósung iiberzeugt von der 
gereiften Begabung ihres Schopfers. In organischer 
Einheit reihen sich die neuen Raume ihrer verschie- 
denen Bestimmung nach aneinander. So bilden die 
Bibliothek, ein grófieres und ein kleineres Lesezim- 
mer mit dem verbindenden Bibliotheksflur den 
stillen Winkel des Hauses. Ein prachtiger Musiksaal 
und das behagliche Spielzimmer sind dem geselligen 
Beieinandersein vorbehalten. Das Herz der neuen 
Gauschule ist in dem schónen Zimmer des Schul- 
leiters zu finden. Der Geist verkorpert sich im Hór- 
saal. In den weiten Schlafsalen, dem langgestreckten





36 I N N E N - D E  K ORATI  ON

Speisesaal und den iibrigen, dem taglichen Leben 
dienenden Raumen verbinden sich Zweck und ge- 
diegene Ausstattung zu einer erlesenen Uberein- 
stimmung. Die Bestimmung der Ehrenhalle kommt 
in ihrer Feierlichkeit zum Ausdruck (Abb. S. 38/39).

Die hier beigegebenen Abbildungen vermitteln 
einen Eindruck von der meisterlichen Gestaltung 
der Gauschule. Die gewólbten Decken im ErdgeschoB 
sind durch die sorgfaltige Wiederherstellung erhalten 
geblieben. Die meisten Raume sind paneeliert; in 
einigen ist die Tafelung bis zur Decke durchgefiihrt. -

Wandtafelung, Tiiren und Kastenschranke des 
Bibliotheksflurs (Abb. S. 40) sind in hellgrauem Ton 
matt lackiert und mit feinen Goldlinien abgesetzt. 
Auf den in die Fensternischen eingebauten Banken 
liegen blaue Polsterkissen. Die Beleuchtungskórper 
sind aus blankem Messing mit Klarglasern. -  Das 
groBe Lesezimmer (Abb. S. 41) wurde getafelt, um 
die vorgefundenen Wandmalereien einfiigen zu kon- 
nen. Die hell-dunkel patinierten NuBbaum-Móbel mit 
Bezugen aus blauem Steppsatin erhóhen die ge- 
schmackvolle Wirkung des Raumes. -  Die ganz in

AUFGANG ZUM MITTLEREN GESCHOSS DER GAUSCHULE STEINENHAUSEN
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NuBbaum gehaltene Bibliothek (Abb. S. 42) mit ver- 
schlieBbaren Glas-Schiebetiiren enthalt auBer zahl- 
reichen fachlichen Werken die gesamten Veróffent- 
lichungen des nationalsozialistischen Schrifttums. -  
Der schwere NuBbaumtisch im kleinen Lesezimmer_ 
neben der Bibliothek (Abb. S. 43) leistet bei Durchsicht 
umfangreicher Mappenwerke willkommene Dienste.

Dem Musiksaal im ObergeschoB (Abb. S. 44) gibt 
die aus erhaltenen Bruchstucken wiederhergestellte 
wertvolle Stuckarbeit der Decke und des Kamins den 
festlichen Klang. Die helle Patinierung des NuB-

baumholzes der Turę und der Tafelung, des Fliigels 
und der Mobel steht zu dem Wachston der Stukka- 
turen und Strukturtapeten in fein abgestimmtem 
Gegensatz. Vorhange und Móbelbeziige sind griin- 
weiB gemustert. In dem der Kaminseite gegeniiber- 
liegenden Teil des Musiksaales (Abb. S. 45) sind die 
Sitzmobel mit handgewebtem, ungefarbtem Noppen- 
stoff bezogen. Die Wirkung des Parketts ist durch 
die dunkel geraucherten Friesbander bestimmt. Eine 
I5flammige Krone aus mattierter Messingbronze be- 
tont die reprasentative Notę der Einrichtung. Selbst

STE1NENHAUSEN: E1NER DER DRE1 GEWOLBTEN GANGE IM ERDGESCHOSS
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die Heizkórperverkleidung tragt durch Verwendung 
von hellem Rohrgeflecht zu dem besonderen, fest- 
lich-heiteren Eindruck des Raumes bei.

Das Zimmer des Schulleiters (Abb. S. 46) ist durch 
Umgestaltung der friiheren Hauskapelle entstanden. 
Die gewólbte und ornamentierte Decke erzahlt dem 
wissenden Auge von den Wandlungen des Raumes. 
Dunkel gebeiztes Riisternholz gab den zweckmaBigen 
Móbeln die ansprechende Form und der Tafelung den 
warmen Ton. Das Rot des Teppichs belebt ais farb- 
licher Gegensatz die zuriickhaltende Gesamtwirkung.

Die einheitliche Verwendung von heli gebohntem 
Riisternholz an Banken, Wand und Decke hat der 
Gauschule einen Hórsaal von groBartiger Geschlos- 
senheit gegeben (Abb. S. 47). An der Stirnwand ist 
hinter einer versenkbaren Tafel die Reproduktions- 
flache fiir die Tonfilm-Anlage angebracht, seitlich 
befinden sich die Schalloffnungen. Die Abbildung 
laBt auch die Be- und Entliiftungseinrichtung an den 
Wanden und der Decke erkennen. Die Fenster- und

Tafelvorhange sind aus braunem Leinen, mit weiB 
eingewebten Reichsadlern.

Im ErdgeschoB wurden beiderseits der Ehrenhalle 
zwei behagliche Raume gleicher GróBe geschaffen 
(vgl. GrundriB S. 55) und ais Schreib- und Spiel- 
zimmer eingerichtet. Im Schreibzimmer (Abb. S. 48) 
sind Turę, Tafelung und Móbel aus antik bearbeiteter 
Eiche. Die beąuemen Sessel haben Sitzpolster mit 
ziegelroten, weiB gemusterten Beziigen. Ein schmie- 
deeiserner Ziffernkranz rahmt die in Messing ge- 
triebenen Tierkreiszeichen der Wanduhr. Holzver- 
kleidung und Móbel des Spielzimmers (Abb. S. 49) 
sind aus gebohntem Larchenholz. Die Vorhange aus 
Rohleinen sind mit roten Bildmustern handbedruckt. 
Die Heizkórperverkleidungen unter den Fenstern 
haben Fiillungen aus geflochtenem Raffiabast.

Das in hellem Rauhputz ausgefuhrte Gewólbe der 
Kantine im KellergeschoB (Abb. S. 50/51) ruht auf 
einem einzigen starken Mauerpfeiler. Der breitge- 
dehnte, durch die Gewólbe gegliederte Raum ist mit
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schwach gesandeltem Kiefernholz ausgestattet. Der 
FuBboden und die Abschragungen der Lichteinfalle 
sind mit Solnhofener Platten belegt. Eine Wanduhr 
mit handgeschmiedetem Stundenkreis, handgemalte 
Kacheln an der Riickwand desSchanktisches, schmie- 
deeiserne Lichttrager in der Form von Kronen und 
Wandarmen vervollstandigen die behagliche Ein- 
richtung dieses Gemeinschaftsraumes.

Vier ErdgeschoBraume des alten SchloBbaues wur- 
den zum Speisesaal der Gauschule umgestaltet (Abb. 
S. 52). Von dem braunlichen Ton des plastischen und 
mit Bimsstein verriebenen Anstriches heben sich die 
hellen, auf Mittelpfeilern abgefangenen Gewólbe wir-

kungsvoll ab. Durch Einbeziehung der Fensternischen 
konnte die erforderliche Anzahl von Sitzplatzen ge- 
wonnen werden.

Jeder der neun einheitlich ausgestatteten Schlaf- 
- raume (Abb. S. 53), die in den beiden Obergeschossen 

liegen, vereinigt ZweckmaBigkeit und Gemiitlichkeit 
durch beąueme Betten, groBe Schranke und eine an- 
heimelnde Plauderecke mit eingebauten Banken aus 
leicht im Naturton gebeiztem Kiefernholz.

★

Dies neue Haus atmet den geheimnisvollen Rhyth- 
mus der Formwerdung und laBt sie zur Wirklichkeit 
werden, die die Natur der edlen Werkstoffe lebendig

»RECHTER TEIL DER EHRENHALLE.. S1TZMOBEI: R1NDLEDF.RBEZUG, TliPPlCH: HELLORAU MIT MATTB1.AU
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macht. Es ist nicht leicht, die Zweckform auf das 
Gebiet der Kunst hiniiberwirken zu lassen. Jede reife 
Arbeit aber ist dadurch gekennzeichnet, daB Form 
und Verzierung eine untrennbare asthetische Ein- 
heit bilden, wie sie beispielsweise in der Stuckarbeit 
des Musiksaales oder in der Saulenverkleidung der 
Ehrenhalle in Erscheinung tritt. Ein geistreicher Ge- 
stalter hat einmal gesagt, Verzierung sei gleichsam 
die Schaumkrone auf dem Wellenkamm. Diese Er- 
klarung ist sehr fein, denn begrifflich genommen ist 
die Verzierung wohl eine Sache fiir sich und laBt sich

doch von der Form nicht trennen, ist innerlichst mit 
ihr verbunden und wachst aus ihr heraus. Sie sieht 
aus wie etwas, das man weglassen kónnte, und laBt 
man sie weg, verdirbt man die Form. Ein Blick auf 
die architektonischen Gegebenheiten des Ausbaues 
erklart das besser, ais viele Worte es vermóchten.

Innere Anteilnahme einer vorbildlichen Gemein- 
schaftsarbeit formte auch die Einrichtungsgegen- 
stande nach den zeitlosen Regeln des kiinstlerisch 
bewuBten Handwerks. Der seelische Inhalt jedes 
einzelnen Stuckes wird so zum Sinnbild des neuen

.BlBLlOTHEKSFLUR« HOLZ: HELLGRAU MATT LACK1ERT MIT GOLDL1N1EN, BLAUE POLSTERK1SSEN



»GROSSES LESEZ1MMER« GETAFELT ZUR EINFUGUNG DER VORGEFUNDENEN B1LDER
HELL-DUNKEL PAT1H1ERTE NUSSBAUM-MOBEL MIT BEZUGEN AUS BLAUEM STEPPSAT1N
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Auinahmen: Emil Leitner-Berlin
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Empfindens, das sich verantwortlich fiihlt fiir die 
Verarbeitung edlen deutschen Materials. Hat doch 
der Stoff in unserer Zeit neu an Achtung gewonnen. 
Materialechtheit, Materialwahrheit sind die Forde- 
rungen des Heute, die uns die »Schonheit des Mate
rials  ̂ wie wir es nennen, entdecken lieBen, die uns 
den Ausdruck »im Materiał denken« pragen lieBen, 
wofur man vielleicht bald besser sagen wird »im 
Materiał leben«. Lebt doch das Materiał fiir den Ver- 
arbeiter ais die wirkende Kraft, die Formen gebaren 
kann. Der handwerklich Schaffende ist ja nicht nur 
ein gebildeter Mensch, der verstandesmaBig erkennt, 
dieses Materiał verlange diese Behandlung und diese 
Form, er ist auch fiihlender Mensch, der im Materiał 
das Walten kiinstlerischer Urkraft empfindet. Die 
aus deutschen Hólzern geborenen Móbelformen er- 
fiillen die Forderungen, die an die Gestaltung der 
Einrichtung im neuen Sinne gestellt werden miissen. 
Hier fiihlen wir, wie der deutsche Wald herbeigeholt 
ist und zum schonen Móbel neuen deutschen Stils 
geformt dem zugehorigen deutschen Menschen zu 
zweckdienlichem Gebrauch dargebracht wird.

DaB die dem Geiste des alten wie des neuen Hauses 
gleicherweise angepaBte Ausstattung den einheit- 
lichen Zusammenklang aller Einzelheiten, strenges 
Gefiihl fiir Wert und Giite und wahrhafte Treue an 
Grundsatz und Gesinnung fordert, erscheint selbst- 
verstandlich. Was einmal gering geachtet wurde, er- 
schliefit sich uns jetzt wieder in so vollkommenen 
Dingen, wie sie die verschiedenen Beleuchtungskór- 
per, die Kronen, Wandarme und Kandelaber dar- 
stellen. Neben der Bronze ist das Eisen zu seinem 
Rechte gekommen, das Allmetall, das in Feuersgluten 
unter dem schwingenden Hammer geformt wird. 
Auch die Seele der Torę, die sich óffnen, indem sie 
abschlieBen, spricht sich hier im Eisen aus.

Alle diese Einzelheiten, die wir vor uns sehen, 
lassen uns das Erlebnis schopferischer Arbeit er- 
kennen, lehren uns den Begriff von dem stets ein- 
malig Menschlichen im fertigen Werk der Hand. Der 
Architekt hat damit eine Schulungsstatte geformt, 
die in ihrer kunstlerischen Lebendigkeit iiberzeugt. 
Er hat in der Kenntnis der seinem Schaffen inne- 
wohnenden Gesetze Neues auf der Grundlage des Ge-
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mit denen hier ein Gestaltender seinem Werke hin- 
gegeben war, die Gewahr gegeben ist dafiir, daB die 
Gauschule Steinenhausen ihrer Aufgabe bei der gei- 
stigen Wiederaufbauarbeit unserer Nation auch in 
_ihrem auBeren Ausdruck gerecht zu werden vermag.

★

Die Metallarbeiten wurden durch die Kunsthand- 
werklichen Werkstatten Spinn-Berlin gestaltet und 
ausgefiihrt, desgleichen der iiberwiegende Teil der 
Holzarbeiten durch die Werkstatten Diirselen-Berlin, 
die Uhren von Fritz Thiel-Berlin. kurt k o etscha u

wesenen erstehen lassen. Er hat das, was war, nicht 
nachgeahmt, er hat aber auch nichts vernichtet, was 
des Erhaltens wert war. Noch viel weniger hat er das 
unserer Zeit GemaBe gewaltsam auf Vergangenes 
gesetzt. Vielmehr hat er behutsam das einmalig Giil- 
tige in den vorhandenen Rahmen eingefiigt und damit 
versucht, Eigenes mit Uberliefertem in Einklang zu 
bringen. Und es ist ihm gelungen, denn nur da, wo 
man sucht, ist man wahrhaft schópferisch.

Die Harmonie der Leistung laBt es ais gewiB er- 
scheinen, daB in dem Ernst und in der Leidenschaft,

STEINENHAUSEN »KLE1NES LESEZ1MMER NEBEN DER BlBL!OTHEK« MOBEL AUS NUSSBAUMHOLZ
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STE1NENHAUSEN »MUSIKSAAL« BEZUGE DER S1TZMOBEL: HANDGEWEBTER UNGEFARBTER NOPPENSTOFF

SCHILLERS BEKANNTES WORT stellt dem 
Ernst des Lebens die grundsatzliche »Heiterkeit« 

der Kunst gegeniiber und spricht damit eine Anschau- 
ung aus, die jener Zeit im ganzen gelaufig war. Sie 
fiihlte in dem Worte »heiter« noch das hehre Glanzen 
und Hellsein durch, welches urspriinglich damit ge- 
meint war. Die Heiterkeit des unbewolkten Himmels 
im Gegensatz zum verdiisterten, die Freiheit und 
Helle des Gemutes im Gegensatz zum trauerver- 
hangten Herzen — dies sind Falle, in denen das Wort 
»heiter« seine wahre Bedeutung zeigt. Vor allem will 
das Wort auch jene festliche Helle des Geistes bezeich- 
nen, die da gegeben ist, wo der Mensch nicht durch 
harte Zwange der Notdurftbeanspruchtwird, sondern 
mit freier hoher Schau auf den Grundgestalten des 
Daseins verweilt, in einer Sphare der reinen Freude, 
in welcher selbst das vom Leben untrennbare Leid 
nur ais Freude zugegen ist. Am deutlichsten offen- 
bart sich dies im Bereich der Tonkunst; denn es ist 
ihr eigentliches Wesen, daB sie nicht nur die fróh- 
lichen Regungen des Gemiits, sondern auch den 
Schmerz ais Freude vortragt. Die Musik schmelzt

alles Buchstabliche der Herzensregungen ein und 
arbeitet sie zu heiteren Gestalten um, die ein neuer, 
festlicher Sinn durchglanzt. In der Musik wird alles, 
was sie an Einzelheiten aufnimmt, transparent fiir 
die frohe, liebende Ordnung, welche das Ganze ais 
Lebensfiille verbindet. Diese Transparenz ist es im 
Grunde, welche unser Wort »heiter« zu fassen sucht. 
Und von hier aus ist es zu verstehen, daB der Fali 
der heitersten Musik zugleich der Fali der sublim- 
sten, wie ein Himmel die ganze Welt iiberstrahlenden 
Musik ist: Mozart. Verliebt und kindlich kommt 
das einher und scheint so vollig irdisch zu sein, wie 
Blumen auf dem Anger; aber zugleich fiihrt es einen 
iiberirdischen Glanz mit sich, daB alle Himmel auf- 
getan scheinen und wie im Marchen das ganze herr- 
liche Leben zugegen ist. Da tut sich der Sinn dessen, 
was Heiterkeit ist, bis ins letzte auf und offenbart 
es ais einen Gipfel der Menschengefiihle, ais einen 
verklarten Sieg iiber alles, was schwer ist und nieder- 
zieht, und wir verstehen, daB es dieser Triumph ist, 
der auch die ornamentalen Zierformen der zuge- 
hórigen Zeit in so frohen, heiteren Takten bewegt. -
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GEGENWART UND YERGANGENKEIT

Staunend standen die Menschen des neunzehnten 
Jahrhunderts vor der Unbefangenheit, mit der 

in alten Bauwerken, namentlich in Kirchen und 
Schlóssern, die verschiedenen Kunstperioden sich 
nebeneinander ausgewirkt hatten. Kiihn hatten go- 
tische Baumeister auf romanischen Grundmauern 
ihre neuen Konstruktionen errichtet. In vielen Kir
chen von uralter Anlage hatten sich barocke Seiten- 
kapellen eingenistet, und die gewundenen Saulen und 
gebrochenen Giebel ihrer Altare lagen so selbstver- 
standlich im Lichte der gewaltigen Spitzbogenfenster, 
daB ein Bild von schonster Ausgeglichenheit ent- 
stand. Beim Mainzer Dom zeigten sich die gotischen 
Mittelgeschosse des Westturmes von einer Bekro- 
nung in bliihenden Rokokoformen iibergipfelt, und 
gleichwohl machte dieses Gebilde einen wesentlich 
»gewachseneren« Eindruck ais der in beflissener Stil- 
echtheit spater erneuerte Ostturm. Wie arm und 
mattherzig waren dagegen die Gedanken, mit denen 
das Geschlecht vom Ende des 19. Jahrhunderts die

Frage des Ineinandergreifens alter und neuer Ge- 
staltung an einem Bauwerk behandelte! Die aber- 
glaubische Scheu vor dem Stilbegriff stand im Vorder- 
grund; der Stilbegriff ward zum Fetisch erhoben, 
der keine eigne Regung einer neuen Zeit neben sich 
duldete, und die »stilechten« Renovierungen oder 
Fortbildungen feierten Triumphe. Aber das Ergebnis 
war, daB in gewandelter Zeit ein neues Geschlecht 
kam, dem gerade diese stilechten Erneuerungen das 
eigentlich Stórende an alten Bauzusammenhangen 
wurden. Der naive, unbefangene Einsatz verschiede- 
ner Zeiten kann nebeneinander gut bestehen; aber 
refłektierte Einschiebsel wirken schrill und miB- 
tonend, wenn sie sich auch noch so sehr um das 
Einstimmen in den alten Stil bemiihen. Ein neues 
Geschlecht ist endlich Herr aller schonen, ererbten 
Vergangenheit geworden und weiB sie aus eben- 
biirtiger Kraft des Lebensgefiihls frisch zu nutzen.

Diese unsre neue Stellung zum Formengut unsrer 
Yergangenheit fiihrt nun keineswegs zur Ehrfurchts-



IN N EN - DE KO RAT I ON 47

STEINENHAUSEN »HORSAAL« DECKE, WANDĘ UND BANKĘ AUS HELLGEBOHNTEM ROSTERNHOLZ

losigkeit. Im Gegenteil: Nur eine kraftvolle Gegen- 
wart, die ein starkes Gefiihl ihres Eigenrechtes hat, 
kann die Leistung friiherer Geschlechter wahrhaft 
ehren. Sie schiebt diese namlich nicht ins Museum, 
und sie behandelt das Schóne der Vergangenheit 
nicht ais einen Fremdstoff, der uns nichts mehr an- 
geht. Eine kraftvolle Zeit erlebt vielmehr den An- 
trieb, alte Schónheit aus den Museen herauszuholen 
und sie wieder in den Dienst des wirklichen Lebens 
zu stellen. Gibt es etwas Ehrfurchtsloseres ais jenes 
Verfahren des letzten Jahrhunderts, das schlecht be- 
hiitete Kirchen und zahlreiche deutsche Gaue voll 
echter Hauskultur systematisch auspliinderte und 
ihre Holzmadonnen, ihre Truhen, ihre bemalten 
Schranke wie Triimmer eines Schiffbruchs oder wie 
Ergebnisse eines Beutezuges auf den Markt warf? 
Das kann nur da geschehen, wo der Sinn fur die 
Lebenszusammenhange der Dinge gebrochen und 
der Wert »Leben« selbst in Vergessenheit geraten ist. 
Mit Freude diirfen wir heute sagen, daB sich mit der 
Erstarkung unsrer LebensgewiBheit unser ganzes 
Yerhaltnis zum Yergangenen geheilt hat. Wo Leben

sich wieder herstellt ais die Ganzheit, die es sein will, 
da gesunden nicht nur die Beziehungen zwischen den 
verschiedenen Volksschichten, zwischen reich und 
arm, zwischen Technik und Geist, zwischen Arbeit 
und LebensgenuB, sondern es gesunden auch die 
Beziehungen zwischen Gegenwart und Vergangen- 
heit. Alles wandert in den liebenden Zusammenhang 
ein, der die Einzelheiten sinnvoll um einen wahren 
Mittelpunkt gruppiert. Wo das Leben eines Volkes 
neu zu seinem guten Gewissen gelangt ist, fiihlt es 
sich im lichtiiberstromten Fabriksaal ebenso zu Hause 
wie unter den Gewólbekappen alter Burggemacher, 
die einem neuen Lebensdienst erschlossen wurden. 
Es erkennt sich wieder in uraltem Brauchtum, und 
es findet keine Schwierigkeit darin, sich unmittelbar 
daneben auf dem Feld der modernen Olympiasiege 
zu bewahren.

Wer achtsam das Schrifttum und die Architektur 
wie den Innenausbau unsrer Gegenwart verfolgt, 
wird die Beobachtung machen, daB die Freude an 
einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit 
heute uberall zum Ausdruck kommt. Und zwar ist
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es ein schópferisches Ergreifen, ein liebendes Herein- 
ziehen geschichtlicher Form- und Tatleistungen ins 
Heute, worum es sich dabei handelt. Selten haben 
sich so viele Biographien um die Auferweckung 
groBer Personlichkeiten von einst bemiiht, und dieses 
Bemiihen greift weit iiber die volkseigne Geschichte 
hinaus, in graue Vorzeit, in die ganze Vergangenheit 
unsres Erdteils. Was kann andres hieraus geschlossen 
werden, ais daB die Menschen der Gegenwart im 
selben Augenblick, da sich das eigne Leben kraftiger 
in ihnen regt, auch bewuBter und verantwortlicher 
das Erbe aller Vergangenheiten antreten ? Alles, was 
einst war, ist uns sprechender, aufschluBreicher ge- 
worden ais unsern Vorgangern, und wir begreifen 
von eigner Lebensstarke her besser ais sie, daB ein 
Casar und ein Augustus, ein Aschylus und ein Pindar, 
ein Robespierre und ein Cromwell uns wichtig und 
zugeordnet bleiben. Wo Leben neu erwacht, da er- 
weist sich keine Vergangenheit ais tot, sie steht auf 
und nimmt an unsern taglichsten Daseinsanliegen 
teil. Aber sie tut dies, ohne sich dem Gesetz dieses

neuerwachten Lebens entgegenzustellen, ohne eine 
lebenhemmende Autoritat zu beanspruchen. Die 
Antike -  wie lange war sie die Angst und das 
schlechte Gewissen strebender Geschlechter, die 
schon von der ersten Stunde an verzweifeln muBten, 
die ogroBen Unerreichlichen zu erreichen«! Vielleicht 
lebt heute in Europa die erste Generation, der bei 
vollem Wissen um die antike Herrlichkeit die von 
Schiller verkiindigte Wahrheit, daB iiber uns dieselbe 
Sonne steht wie iiberm Haupte Homers, in Fleisch 
und Blut iibergegangen ist. Wir erinnern uns noch, 
wie am Beginn der kunsthandwerklichen Erneue- 
rungsbewegung der neunziger Jahre skrupulós ge- 
fragt wurde, ob der moderne Mensch denn irgend- 
welche alteren Móbelformen in sein Haus nehmen 
konne, ohne sich von ihnen widerlegt zu fiihlen. 
Vielleicht war es eine erzieherische Notwendigkeit, 
daB diese Frage gestellt und sehr ernst genommen 
wurde; denn ohne diese Genauigkeit der Abgrenzung 
ware der Schritt zur Neuform wohl nicht gelungen. 
Aber fiir uns existiert eine solche Frage nicht mehr. —





I N N E N - D E K O R A T I O N

»KANT1NE IM KELLEROESCHOSS« GESANDELTE K1EFER, BODEH UND ABSCHRAGUNGEN: SOLNHOFENER PLATTEN

RAUMGEFtiHLE

Raumgefiihle sind dłe treuesten Begleiter auf uns- 
rem Lebenswege, und sie beschranken sich 

nicht auf unsere von Menschenhanden gebaute Um- 
welt, sondern sie durchwirken weitgehend schon 
unsere Beziehungen zur Landschaft. Die weite Hoch- 
ebene, die Meereskiiste, das enge Waldtal, die Felsen- 
schlucht werden ais Raumerlebnisse total geltend, 
lange ehe uns ihre Einzelheiten fiihlbar werden. Ja, 
gerade die freie Landschaft beweist, daB es fur uns 
einen ausgesprochenen Zwang zu raumlichem Er- 
leben gibt; denn nur in Gestalt von Raumen bietet 
sich uns die Landschaft dar. Wir kónnen gar nicht 
anders, ais unser Gesichtsfeld zum Raum organi- 
sieren, und der mythische Ausdruck dafiir ist die ur- 
alte Anschauung von dem Geiste, der eine Ortlich- 
keit beherrscht, vom Genius loci. Das Anregende, 
das Erfrischende einer Wanderung beruht zu einem 
guten Teile auf der reichen Folgę von verschiedenen 
Raumgefiihlen, welche sie vermittelt. Der belaubte 
Bogengang eines hochiiberbuschten Waldpfades redet 
das Gemtit mit den Empfindungen iiberwolbter Ein-

geschlossenheit und Heimlichkeit an. Dann dehnt 
sich das Fiihlen weit aus in der geraumigen Saulen- 
halle hoher Buchenstamme, und machtig weitet es 
siei? nachher beim Hinaustreten auf eine freie Fels- 
altane, die eine gewaltige Talmulde oder gar die end- 
lose Ebene voll von Ackerfeldern und Waldungen 
vors Auge bringt. Aber auch da bleibt es »Raum«, 
was Auge und Gemiit erleben. Wem sind nicht schon 
die lagernden Wolkenschichten uber einer groBen 
Talweite ais der Plafond und die Randgebirge ais die 
Mauern eines ungeheuren Saales erschienen ? Selbst 
die unbegrenzte Ebene hat ftir unser Auge ihre Be- 
schrankung durch den Horizont (was ja wórtlich 
»Grenzlinie« bedeutet), und das Himmelsgewólbe uber 
dem Gesichtskreis ist seit alter Zeit eben ais Ge- 
wólbe, ais Kuppel angesehen worden.

Das Reich der bewuBten Handhabung von Raum- 
gefiihlen ist die Baukunst, und je mehr sie in den 
verschiedenen Zeiten ais Baukunst auftritt, je mehr 
sie uber den Bereich der Notdurft hinausgreift, desto 
deutlicher betatigt sie sich ais Spenderin einer reich
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durchgebildeten Skala von Raumerlebnissen. Scheint 
sie auch von technischen Móglichkeiten und Not- 
wendigkeiten streng gefiihrt, scheint sie iiberall ein- 
gespannt in harte Zwecke — stets zeigen ihre Werke 
einen freien UberschuB an Raumlust, die sich mitten 
in aller Bedingtheit durchsetzt. Ist es nicht, ais habe
thT ®auen<*en von jeher fast mehr an diesem freien 
Uberschwang gelegen ais an der Erfiillung der lo- 
gisc bestimmbaren Zwecke? Und gehen wir nicht 
iJł>U 6 noch siiesamt den uns zusagenden Raumer- 

issen nach, so oft uns bei im iibrigen gleichen 
2 ! w eiten 6ine Wahl gelassen ist? Raumerleb- 

&ł,en °^ens ĉhtiich ein gróBeres ais ein bloB 
asthetisches Cewice. Sie kommen nicht nur -  eben
a s » r e msse<> jener allgemeinen Erlebnislust 
entgegen, welche uns auf so vielen Gebieten nach 
der Abwechselung, nach dem Ungewóhnlichen und 
Unabgenutzten greifen laBt. Sie antworten vor allem, 
gerade in der kunstvollen und reichen Abwandlung, 
in der die Architektur sie darbietet, auf fruhe, ein- 
fache Existenzwunsche, die wir im bewuBten Denken 
oft ais primitiv beiseite schieben, ohne sie damit 
tilgen zu kónnen. Wer sitzt nicht gern, mindestens 
zuzeiten und gelegentlich, unter der Hut behag-

licher Wólbungen, die ihm etwas Romantisches von 
burghafter Sicherung oder von altvaterischer Wohn- 
weise erzahlen? Wen freuen nicht Raumgliederungen 
durch Saulen, Pfeiler und Briistungen, durch Ver- 
schiedenheiten des Niveaus mit den zugehorigen 
Treppenstufen ? Wer fiihlt sich nicht angesprochen 
durch die kabinenhafte Traulichkeit kleiner, ver- 
tafelter Wohngemacher, und wer hat nicht schon 
das Aufatmen erfahren, mit dem wir nach dem Auf- 
enthalt in Raumenge einen hellen, hohen Wohn- 
raum begriiBen, den Mittagslicht durch weite Bogen- 
fenster iiberglanzt? Derartige Erlebnisse sollte man 
abhorchen auf Regeln der Raumgestaltung.

Wenn wir die Wirkung von Raumen oft mit dem 
Worte »Stimmung« bezeichnen, so sollten wir ein- 
gedenk sein, daB damit nicht das fliichtige Flatter- 
ding Stimmung gemeint sein kann, das durch unsre 
Alltagsgesprache geht, sondern jener tiefer reichende 
Sachverhalt, der in dem Worte »Lebensstimmung« 
anklingt. Raumstimmung, die durch echte und stich- 
haltige Mittel erreicht wurde, stellt sich ais treue 
Wohltat immer wieder ein und wird, wenn sie unsrer 
Wohnung eingefiigt ist, ein konstitutioneller Faktor 
unserer Ausrustung zum Bestehen des Daseins -  r
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RAUMKUNST IM LEBENSDIENST
VON WILHELM MICHEL

Liest man, wie in friiheren Zeiten die Kunstfertig- 
t keit sich bemiihte und vergniigte an den Einzel- 

dingen des menschlichen Gebrauchs, wie sie Leuchter 
und Teppich, Sessel und Tafelgerat hochtrieb zu 
Schmuck und farbigem Prunk, dann wird man ge- 
neigt, in der modernen Welt ein Reich der Nuchtern- 
heit zu sehen. Klarę Formen, reine Linien, gediegene 
Arbeit in guten Werkstoffen, das ist es, was in Bauten 
und Wohnraumen weithin an die Stelle des liebevoll 
und ehrgeizig behandelten Einzelstiicks getreten zu 
sein scheint. Es fehlt in dieser modernen Welt gleich- 
sam die Aufforderung, das einzelne Stiick in die 
Hand zu nehmen und der Arbeit des Meisters, seinen 
besonderen Gedanken in der Ausfiihrung nachzu- 
gehen. Was soli ein tadellos gearbeiteter Stuhl, der 
in einem halben Dutzend Exemplaren im Raum ver- 
teilt steht, Besonderes oder Einmaliges zu sagen 
haben? Ein Saal voll schonem Licht, verstandig und 
klar angelegt, eingerichtet mit guten Móbeln, die sich 
im praktischen Gebrauch treu bewahren und mit 
ihren Formen hochstens eine leichte, flieGende Ge-

samtmelodie ergeben, — daran wiirde ein Kunst- 
gefiihl, wie es im Venedig oder Florenz des 15. Jahr- 
hunderts lebte, weniges zum entziickten Verweilen 
finden. Die Atmosphare um diese Gestaltungen ist 
ausgekiihlt, sie ist nicht mehr durchwarmt von der 
schónen Glut, die den Meister einst sein Bestes an 
die einzelne Form wenden hieB.

Aber etwas andres fiihrt diese moderne Gestaltung 
mit sich, und ehe man dies begriffen hat ais vollen 
Gegenwert fiir das, was abhanden kam, ist man des 
Grundprinzips heutiger Lebensgestaltung noch nicht 
inne geworden."Das Neue in der modernen Gestal
tung ist das Ernstnehmen des ganzen Menschen- 
lebens, die Ehrfurcht vor dem Menschen nach dem 
vollen Umfange seiner Existenz, mit EinschluB von 
Essen und Schlafen, von Korper- und Gesundheits- 
pflege im weitesten Sinne und selbstverstandlich mit 
EinschluB aller Riicksichten auf Menschenwiirde und 
hóheres Seelenleben. Wir verwalten einen neuen, un- 
endlich erweiterten Begriff von dem, was dem Men
schen gebiihrt und was das Wort Menschenleben



I N N E N - D E K O R A T I O N 53

•EINER DER E1NHE1TL1CH E1NGER1CHTETEN SCHLAFRAUME« RECHTS S1TZECKE MIT E1NGEBAUTER BANK

in sich faBt. Wenn die Gipfelleistungen kiinstleri- 
scher Formung in unseren Wohnraumen seltener 
geworden sind, so erleben wir zum Ausgleich eine 
Hebung des totalen kiinstlerischen Lebensdienstes, 
die noch unsren Vatern sagenhaft und unerreichbar 
erschienen ware. Darin liegt ein Fortschritt, der viel- 
leicht erst spater seine ganze Tragweite und seine 
Giiltigkeit vor den hóchsten Kulturzielen enthiillen 
wird. Es geschieht das GroBe, daB Leibliches und 
Seelisches endlich zu gleicher Wichtigkeit erhoben 
wird und in der Wohnform eine verschwisterte Wiir- 
digung findet. Kann das nicht ais Zeichen gelten da- 
fiir, daB unsre Wohnungsbehandlung eingesetzt ist 
fur die sakulare Aufgabe, das Leibliche und das Gei- 
stige neu zusammenzubringen und so die Verwirk- 
lichung des Menschen neu zu unterbauen ? Wir 
miissen nur zuriickdenken an die Zeit, da Nietzsche 
die neue Ehre des Leibes anmeldete ais die uner- 
laBliche Vorbedingung zur Entstehung einer echten 
Kultur. Die geistigen Folgerungen aus dieser For- 
derung haben sich seitdem in Marsch gesetzt, mit 
der langsamen Wucht, die einem solchen Jahrtau- 
sendschritt geziemt. Aber von der modernen Wohn- 
kultur kann man sagen, daB sie diese neue Einstellung

auf das Ganze der menschlichen Wirklichkeit von 
Anfang an im Leibe gehabt hat. Sie hat ebenso von 
vornherein die neue soziale Einheitlichkeit des Volkes 
ais Ziel und Antrieb mit sich gefiihrt. Und diese Ein
stellung auf ein Ganzes, die mit veralteten Unter- 
scheidungen aufraumt, ist ein voller Gegenwert fur 
die auf die kiinstlerische Einzelform friiher ver- 
wendete Intensitat. Statt daB dem Auge einzelne 
Feste geboten werden, erhebt sich in der modernen 
Wohnungsgestaltung das ganze Leben zum Fest; 
es erreicht durchgangig ein hóheres Niveau. Wer 
móchte die Hof- und Gassenenge alter stadtischer 
Patrizierhauser eintauschen fur Licht und Luft, wie 
sie heute das schlichteste Siedlungshaus, jeden Ka- 
sernen-Neubau begliicken ? Selbstverstandlich ist 
damit kein grundsatzlicher Verzicht auf das hoch- 
wertig durchgeformte Einzelding gegeben. Unsre 
Zeit bekundet damit nur, daB ihr fur diesen ent- 
scheidend wichtigen Augenblick der europaischen 
Kultur das groBe Anliegen im Vordergrund steht, 
die Ebene der Minimalforderungen in ihrer ganzen̂  
riesigen Breite zu erhóhen und den Reingewinn an 
Lebensgliick selbst fur den Letzten noch urn einen 
niemals mehr zu unterschreitenden Grad zu steigern.
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D IE DAMPFMASCHINEN sind nun nicht mehr 
zu dampfen«, sagte Goethe in seinen Alters- 

jahren. Das Wort wirkt wie Selbstgesprach, wie ins 
eigne Ohr gesagt in sinnendem Verweilen vor dem 
Beginn einer Entwicklung dereń Gefahr dem Alten 
zugleich mit ihrer Unabwendbarkeit vor dem inneren 
Auge gestanden haben mag. Was Goethe hier unter 
den Dampfmaschinen anschaute, nennen wir heute 
Technik, und jene Gefahr haben wir mittlerweile be- 
stimmen gelernt ais die Gefahr eines lebenschadigen- 
den Naturverlustes; genauer: ais die Gefahr, daB 
unsre Welt immer mehr von Umsetzungen und Ab- 
leitungen der Naturvorgange durchwirkt wird, statt 
daB diese »persónlich« zugegen sind ais warmende und 
leuchtende Flamme, ais unmittelbare Betatigung von 
Arm und Hand. Jene Umsetzungen haben ihre Quelle 
im menschlichen Verstande, und die Unaufhaltsam- 
keit der technischen Entwicklung ist ohne weiteres 
damit gegeben, daB der Mensch sich seines Verstandes 
nicht entschlagen kann. Geheimnisvoll greift es in- 
einander: dieser Verstand erblickt Aufgaben, die nur 
unter hochentwickelter Nutzung der kyklopischen 
Naturkrafte zu lósen sind; dann erdenkt er auch die 
Mittel, um diese Nutzung ins Werk zu setzen. Die

Sagę zeigt, daB die Menschheit nicht stolz ist auf die 
Muskelriesen, die es vordem unter ihr gab, sondern 
viel eher auf die groBen Naturbandiger nach Art des 
Herkules, der die Ókonomiegebaude eines schlam- 
pigen Konigshofes durch eine kiihn erdachte 
Schwemmkanalisation reinigte und somit der erste 
Tiefbauingenieur wurde. -  Gleichwohl gehen die 
utopischen Schreckbilder irre, die dem Menschen 
eine iibertechnisierte und schlieBlich vóllig natur- 
fremde Lebensverfassung in Aussicht stellen. Diese 
Utopień rechnen nicht mit den wunderbaren Aus- 
gleichsvorgangen, die bereitstehen, um dem Men
schen zwischen Natur und Kunst einen festen und 
menschengemaBen Ort zu sichern. Sehen wir nicht 
heute schon einen solchen Ausgleichsvorgang am 
Werk ? Die Beziehung zur Landschaft, die realisierte 
Freude an Sonne, Luft und Wind, das mutige Leben 
aus den naturhaften Daseinsgriinden, die Tiichtigkeit 
des Kórpers, das kraftige Vertrauen zum Diesseits, 
zu den irdischen Wurzeln des Einzelcharakters wie 
des Volkstums, und dies alles aufsteigend zu einer 
wahren Ehrfurcht vor dem Bereich der vitalen Werte 
-  das ist in einer geheimnisvollen Gleichzeitigkeit 
mit dem Hochststande der Technik heraufgekommen.

»KQCHE« KLIMA-ANLAGE ZUR BE- UND ENTLUFTUNG DES YOLL-ELEKTRISCHEN KOCHBETR1EBS
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Aufnahmen: Schmolz-Kóln
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EIN WOHNUNGS-UMBAU VON HANS HEINZ LUTTGEN

Umbau-Aufgaben treten an den modernen Raum- 
gestalter verhaltnismaBig oft heran, und meist 

sind sie so geartet, daG vorhandene Wohnraume, 
die im Grund- und AufriB wie in den Einzelheiten 
der Behandlung vom Ungeist einer noch nicht fernen 
Vergangenheit gepragt sind, fiir die fortgeschrittene 
Wohnkultur der Gegenwart gerettet werden. Die 
auBerordentliche Leistungsfahigkeit und Formsicher- 
heit unsrer heutigen Wohnkunst findet in solchen 
»Rettungen« ein Feld besonders anschaulicher und 
iiberzeugender Bewahrung. -

Die hier gezeigten Raume gehoren zum Wohn- 
haus eines jungen Fabrikanten, der im Ruhrtal 
ein groBes Werk leitet, in dessen Nahe das Haus 
auf einer Anhóhe liegt. Jene Raume bilden einen Be- 
standteil des Obergeschosses und liegen an der hin- 
teren Seite des Gebaudes, mit schónem Ausblick auf 
die FluBlandschaft. Das Haus ist vor einigen Jahr- 
zehnten gebaut worden, und die genannten Raume 
waren nicht nur unmodern, sondern auch nach

unseren Begriffen unwohnlich und unpraktisch. Die 
Verheiratung des Hauseigentiimers wurde zum An- 
laB, sie in erneuerter Gestalt der Wohnung des jungen 
Ehepaares ais eine Folgę kleinerer und intim-be- 
haglicher Raume einzugliedern. Der Umbau erfaBte 
auch den tektonischen Sachverhalt, indem die Zim- 
merhohen durch Einziehen von Zwischendecken in 
ein richtiges Verhaltnis zur Raumweite gebracht 
wurden. So entstanden im oberen Stockwerk ais Er- 
ganzung zu den reprasentativeren Wohnraumen des 
Erdgeschosses zwei miteinander verbundene Schlaf- 
zimmer, ein Friihstiicksraum und ein anmutiges 
Zimmer der Hausfrau.

Dem Fruhstiickszimmer (Abb. S. 56/57) wurde 
durch den Kamin und schwere Sessel eine kraftige 
Notę gegeben, da es nebenbei auch ais intimeres 
Wohnzimmer zu dienen hat. Die Kaminwand, welche 
durch die Anlage der neuen Feuerstelle eine beleben- 
de Absetzung erfuhr, faBt den aus roten, weiB ver- 
fugten Biberschwanzen und Klinkern aufgemauerten

1940. II. 4.
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H. H. LtlTTGEN »HERRENSCHLAFZIMMER« PALISANDER SCHWARZ-ROT GEBE1ZT MATT1ERT, 1NNEN AHORN POL1ERT

Kamin mit den Holzverkleidungen der Heizkórper 
und einem dreistufigen kleinen Biichergestell zu 
einem geschlossenen Ganzen straff zusammen. Wei- 
tere Bucherregale folgen jenseits der Zimmertur; sie 
gehen iiber Eck und verbinden sich mit einem Likór- 
schrank. Samtliche Gerate und Holzeinbauten halten 
die gleiche Hóhe. Warm und behaglich breitet sich 
iiber den hellgetónten Wanden die holzgetafelte 
Decke aus. Alles Holzwerk des Raumes besteht aus 
afrikanischem Birnbaum, braun gebeizt und mattiert. 
Der Boden ist mit dichter, fester Japanmatte belegt.

Unmittelbar benachbart liegen die beiden Schlaf- 
zimmer. Das der Damę (Abb. S. 58/59) zeigt in rei- 
cher Verwendung einen vornehmen Dekorationsstoff, 
hellgrundigen Chintz mit groBformigem Rankenmu- 
ster in gelben und braunen Tonen. Aus ihm bestehen 
die hohen Fenstervorhange und der opulent gearbei- 
tete Bettiiberwurf, ferner der Sesselbezug und die Bett- 
wandverkleidungen. Das Zimmer hat einen viertiiri- 
gen Schrankeinbau, der in nischenartiger Vertiefung 
eine Wand vóllig ausfiillt. An das Kopfende des Bettes 
schlieBt sich ein reizvoll gestalteter Anbau (Abb.S.59),

der neben offenen Fachem eine Reihe von geschlos
senen Schubladen- und Schrankfachern enthalt. Alles 
Holzwerk ist in hellem, mattiertem Riisterholz aus- 
gefiihrt; fiir die Innenteile wurde hellpoliertes Ahorn- 
holz verwendet. Ais Bodenbelag dient ein dunkel- 
blauer Velours. Dem farbenzarten und durch reiche 
Gewebeverwendung bestimmten Raum geben die 
straffen Gerateformen einen erwiinschten tektoni- 
schen Halt. -  Betonter noch kommt dieses Element 
im Bilde des Herrenschlafzimmers zur Geltung (Abb. 
S. 60/61). Das Bett steht vor einer bis oben getafel- 
ten, mit Nischen und Schrankeinbauten versehenen 
Wand, in der auch eine schmale Durchgangstiir liegt. 
Ein Sessel und ein Sekretar auf hohen Stiitzen ver- 
vollstandigen das Mobiliar des Raumes, dessen Enge 
durch zwei einander gegentiberliegende groBe Spie- 
gelflachen fiirs Auge aufgehoben wird. Die Gerate 
sind aus Palisanderholz in schwarzer und roter Bei- 
zung gefertigt, wahrend die Innenteile wie beim 
andern Schlafzimmer in poliertem Ahorn gehalten 
sind. Fenstervorhange, Bettiiberwurf und Sesselbezug 
bestehen aus Leinenstoff mit brauner Rankenmu-
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sterung; den Boden deckt ein sandfarbener Velours.
Das Zimmer der Damę (Abb. S. 62) hat einexo- 

tisches Geprage erhalten, da in ihm eine Reihe von 
mittelamerikanischen und sonstigen exotischen Reise- 
Erinnerungen Verwendung fanden. Sie treten teils 
ais Schauobjekte, teils ais Elemente der Ausstattung 
auf. Japanmatte deckt den FuBboden; aus dem 
gleichen Materiał besteht die stimmungsvolle Decken- 
bekleidung, welche durch Bambusstabe in einzelne 
Felder geteilt ist. Die massive Sitzbank hat Polster- 
beziige aus Leinenstoff, dessen geometrische Klein- 
musterung in Blau und Rot ebenfalls dem Charakter 
dieses »indianischen Zimmers« Rechnung tragt. In 
Nischenfachern, die nach Art der alten Columbarien

an den Wanden und unterm Fenster eingerichtet 
sind, stehen allerlei Kuriositaten zur Schau, farbige 
und suggestive Andenken an die fremden Lander. -  

In dieser kleinen Raumfolge gibt sich bei aller 
Liebenswiirdigkeit der Wirkung die kiinstlerisch 
ernste und mannliche Haltung der von Hans Heinz 
Liittgen geiibten Gestaltungsweise klar zu erkennen. 
Die zartesten Farbengefiige und das Spiel vornehmer 
Gewebe weiB sie durch eine kultivierte Herbheit der 
Gerateformen zu wiirzen. Auf der gleichen Linie be- 
wegt sich die Werkstoffwahl, die iiberall das Echte 
bedeutsam anklingen laBt, sowie die gesamte Form- 
findung, die nie dem pittoresken Augenblickseinfall, 
sondern stets dem ausgereiften Gedanken folgt. schr .

DEKORATIOHHN UND BEZOGE: BRAUN GERANKTES LEINEN, BODENBELAG: SANDFARB. YELOURS
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»WOHNRAUM MIT OFFENEN BQCHERREGALEN« ENTWURF: ARCHITEKT EDGAR HORSTMANN-BERLIN

Raumverhaltnisse aus seelischem
BLICKPUNKT. Der Dichter behauptet bekannt- 

lich, daB in der kleinsten Hiitte Raum sei fiir ein 
gliicklich liebend Paar. Wer diirfte ihm widerspre- 
chen? Er hat einfach recht. Denn wenn zwei Men- 
schen sich vertragen, und wenn sie einander sogar 
lieben, dann storen sie einander nicht, ob auch ihr 
Zusammenleben auf das engste Heim beschrankt 
bleibt. Die Liebe ersetzt sozusagen die mangelnden 
Quadratmeter Bodenflache -  nicht etwa deswegen, 
weil Liebe an sich geniigsam macht, sondern des
wegen, weil der Liebende die Nahe des Geliebten ja ais 
Gliick, ais Daseinsforderung empfindet. Hier hatten 
wir also die Liebe gewissermaBen alsGegenkraft gegen 
das Distanzbediirfnis, ais raumsparenden Faktor.

Umgekehrt aber, in Fallen, wo Menschen durch 
Raumnot zu dauerndem Zusammensein genotigt 
sind, ohne daB ein Band ausgesprochener Liebe sie 
verbindet -  da entsteht HalB. Wir haben von Leucht- 
turmwartern gehort, die durch monatelanges Zu- 
sammenhausen im engen TurmgelaB so weit kamen 
daB sie einander spinnefeind wurden. Sie pfauchten 
einander grundlos an wie die Katzen oder taten sich

gar noch Schlimmeres zuleide. Ais dringendstes Be- 
diirfnis lernten sie kennen: Abstand, Trennung, 
Raum fiir ein wenigstens teilweise ungestórtes 
Eigenleben. Hier haben wir den HaB ais eine Aus- 
geburt der Raumnot; wir haben den HaB ais den 
Vater eines bestimmten Raumbedtirfnisses; und im 
selben Zuge haben wir den Raum, die raumliche 
Distanz ais eine Gegenkraft, ais ein Vorbeugungs- 
mittel gegen die Verfeindung. Ja, kónnen wir ihn 
nicht geradezu ein Mittel zur Schonung und Pflege 
der vorhandenen Liebe nennen?

Es ist ein interessantes Wechselverhaltnis zwischen 
Raumverhaltnissen und seelischer Reaktion, wel- 
ches wir hiermit beriihren. Und man mag von da 
aus einen neuen Blick in den Sinn des gepflegten 
Heims, der Wohnung des Kulturmenschen tun. 
Liebe ist es, die den Haushalt griindet; die erste, 
stiftende Tatsache jeder Familie ist der aus der Liebe 
erwachsende Trieb zum gemeinsamen Leben. Damit 
sich aber nicht inmitten dieser Lebensgemeinsamkeit 
eine Quelle der Verfeindung auftue, gliedert sich das 
Heim in Raume, um das eingebrachte Kapitał an 
Liebe vor nutzlosem Yerzehr zu bewahren. -  w. m .
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V ON EINEM TISCH sagte ein Mann, der ihn aus 
versenkter, meditierender Schau betrachtete: 

»In dem Raum stand ein schmuckloser Tisch mit 
Instrumenten darauf. Ich bewunderte ehrfiirchtig 
diesen Tisch, wie bescheiden, anspruchslos und doch 
selbstsicher und freudig er tagaus, tagein in diesem, 
vielleicht sonst nicht viel benutzten Raume stand 
und sich aufpacken lieB, was man wollte, und nicht 
einmal Anspruch auf Dankbarkeit machte.« Es han- 
delt sich hier um eine besonders eindringliche, be- 
seelende Betrachtungsweise, die selbst den soge- 
nannten toten Dingen ihr Mitfiihlen zuteil werden 
laBt. Diese Betrachtungsweise, welche den Kindern 
und den kiinstlerisch angelegten Menschen wohl- 
bekannt ist, dringt gleichsam hinter die Selbstver- 
standlichkeit der Sachen vor, bis dahin, wo auch die 
unbelebten Dinge eine Art Personlichkeit offenbaren. 
Auf diese Innenseite der Dingwelt achten wir im 
allgemeinen nicht, und es ist zu verstehen, daB dies 
so sein muB; denn wir wiirden nicht zu unserer 
Arbeit kommen, wenn wir fur solche geheime Anrede 
der Sachen um uns her allezeit ein offenes Ohr 
hatten. Es ist ein feiertagliches Verhaltnis zu den 
Dingen, was da zum Vorschein kommt. Gleichwohl 
aber darf man annehmen, daB alle diejenigen Men

schen, welche ihre Wohnungsumwelt mit tieferer 
Achtsamkeit und mit freundlich-pfleglichen Gedan- 
ken behandeln, einmal von einer solchen feiertag- 
lichen Beziehung zu den Sachen angeredet worden 
sind. Die friedliche Lampe, der brave, trostliche 
Lehnsessel, der narbenvolle, allzeit getreue Schreib- 
tisch -  das sind nicht sinnleere Worte, sondern sie 
bezeichnen Gemiitserfahrungen, die wohl keinem 
herzhaften Menschen fremd bleiben. Halten sie doch 
auch stand vor dem niichternen Denken! Der aus- 
zeichnende Ehrentitel der uns umgebenden Gerate- 
welt war es seit Anfang, daB sie mit ihrem schwei- 
gend-unablassigen Dienst das eigentlich menschen- 
formige Leben erst ermoglicht. Denken wir bloB 
an das Objekt, von dem wir hier ausgingen, an den 
Tisch. Er gehórt zu den zwei, drei Grundgestalten 
der Wohngerate. Er ist Ablegeflache und Ruhelager 
der Objekte schlechthin, er ist die ideale Entspre- 
chungsflache fur den stehenden und den sitzenden 
Menschen. Essen, Arbeiten, Spielen fordem den 
Tisch, und Tisch ist auch der Altar, auf dem kul- 
tische Gaben und Gerate ihre Aufstellung finden. Um 
den Tisch geschieht die sinnfalligste Gruppierung 
der Hausgemeinschaft, und »Tischgenosse« ist ein 
altes Gleichwort fur Freund oder Gefolgsmann. -

EDGAR HORSTMANN .EISENTISCH MIT MOSAlKPLATTE« AUSF. BERTHOLD MOLLER. — AUFN. HE1DERSBERGER
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3 . D eutsche A rc h ite k tu r- 
und K un sth an d w erk- 

ausstellung

Wie das Haus der Deutschen 
Kunst in Miinchen mitteilt, muB 
nach einer nunmehr endgiiltig er- 
gangenen Entscheidung im Hin- 
blick auf die derzeitigen Umstande 
von der Durchfiihrung der im 
September-Heft 1939 angekiindig- 
ten 3. Deutschen Architektur- und 
Kunsthandwerkausstellung leider 
abgesehen werden.

Erteilung von R echtsaus- 
k iin ften  durch  d ie  R eichs- 

k a m m e r d er b ildenden  
K iinste

Die Reichskammer der bildenden 
Kiinste erteilt Auskiinfte in Rechts- 
fragen nur auf schriftliche An- 
frage. Grundsatzlich ist jedoch, be- 
vor die Anfrage an die Kammer ge- 
richtet wird, die zustandige Landes- 
leitung zu befragen, die in den mei- 
sten Fallen selbst zur Erteilung der 
Auskunft in der Lagę ist. Diese 
Regelung gilt fur samtliche Landes- 
leitungen einschlieBlich der Landes- 
leitung Berlin.

K ach e lo fen -M eh rz im m er-
heizung

Die Methode, Raume mit er- 
warmter und durch Kanale gelei- 
tete Luft zu beheizen, ist nicht neu. 
Trotzdem wird dieser Bericht iiber 
Heizanlagen mit Luftkanalen fiir 
die meisten Leser etwas Neues dar- 
stellen, weil man sich in den letzten 
Jahrzehnten so an die Zentralhei- 
zung gewóhnt hatte, daB man diese 
aus einem modernen Bau kaum 
wegdenken kann. Mit Kachelofen- 
Mehrzimmerheizungen kónnen von 
einer Feuerstelle aus bis zu fiinf 
Zimmer geheizt werden. Die Be- 
heizung erfolgt gróBtenteils vom 
Korridor oder von der Diele aus.

Ein eiserner Dauerbrand-Einsatz 
wird mit Kacheln so ummantelt, 
daB eine Luftkammer von etwa 
12 cm rund um den Ofen verbleibt. 
Wenn der GrundriB es erlaubt, 
kann der Kachelmantel in 2 bis 
3 Zimmer reichen und diese wie 
jeder gewóhnliche Kachelofen be
heizen. Entfernt liegende Raume 
werden von Ofen z. B. mit Eternit- 
Kanalen (deutscher Austausch- 
werkstoff) versehen, durch welche 
die Warmluft in diese Raume ge- 
leitet wird. Ober dem Ofen wird 
in jeden Kanał eine dichtschlieBen- 
de Abstellklappe eingearbeitet, wel
che geschlossen wird, wenn die 
Raume keine Warme erhaltensol- 
len. AuBerdem wird am Endedes 
Kanals in jedem Zimmer noch ein 
Jalousie - Luftausstrómungs - Gitter

Geben Sie Ihrem Heim eine kultivierte 
Atmosphare durch M ay-M óbel. Es 
sind von Kunsflerhand geschaffene 
Meisterwerke aus edelsłem Materiał. 

Der Kenner urteilt:

M R D 5 D B I 1  

e u te  K iió ó e fu \ ó iJ tJ .

Sie erhalten May-Móbel 
in allen erstklassigen Fachgeschaften

A. MA Y ,  M O B E L F A B R I K E N

eingebaut, welches je nach Bedarf 
geoffnet oder geschlossen werden 
kann, so daB also jeder Raum fiir 
sich, alle gemeinsam oder aber alle 
wechselseitig benutzt werden kón
nen. Die glatten Flachen der Eter- 
nit-Kanale verhindern Reibungs- 
verluste und Staubablagerungen, 
auBerdem zu groBe Abkiihlung der 
Warmluft. Zur Vermeidung von 
Schalliibertragungen von einem 
Raum zum anderen und zur Tren- 
nung der Luftfuhrung iiber den 
Einsatzofen werden vorzugsweise 
Blenden ebenfalls aus deutschem 
Austauschwerkstoff verwendet. D.

W enn W asserle itu n g en  
und G asrohre  e in fr ie re n

Wer t r agt  die notwendigen 
Repa r a t u r kos t en  ?

Infolge des starken Frostes dieses 
Winters sind zahlreiche Wasser
leitungen und Gasleitungen ein- 
gefroren, und es entstehen nicht 
selten Meinungsverschiedenheiten 
dariiber, wer fiir die damit ver- 
bundenen Kosten einzutreten hat.

Nach den Bestimmungen des 
Biirgerlichen Gesetzbuches hat der 
Vermieter die vermieteten Raume, 
also gleichgiiltig, ob es sich um 
Wohn- oder Betriebsraume han- 
delt, in einem gebrauchsfahigen 
Zustande zu halten. Zum Gebrauch 
wahrend der kalten Jahreszeit ge- 
hórt aber auch eine flieBende Was- 
serleitung und eine nicht eingefro- 
rene Gasleitung, woraus sich ohne 
weiteres ergibt, daB der Vermieter 
in der Mehrzahl der Falle die Ko
sten zu tragen haben wird. Aber 
dies muB durchaus nicht immer 
der Fali sein: Der Mietvertrag kann 
abweichende Bestimmungen ent- 
halten, der Mieter kann aber auch 
durch unsachgemaBes Verhalten in 
seiner Wohnung das Einfrieren ver- 
schuldet haben, beispielsweise durch 
Offenhalten des Klosettfensters in 
einer Frostnacht. In solchen Fallen 
ware natiirlich der Mieter selbst 
verantwortlich und hatte die Ko
sten fiir das Auftauen und etwaige 
Reparaturen zu iibernehmen. Ist 
die Vermieterhaftung ausgeschlos- 
sen, so kann der Mieter selbstyer- 
standlich auch nicht gegenteilige 
Wiinsche auBern.

In Thiiringen und anderen Teilen 
Deutschlands sind in zahlreichen 
Fallen in diesem Winter yerreist 
gewesene Mieter telegraphisch zu- 
riickgerufen worden wegen schwe- 
rer Eis- und Wasserschaden in 
ihren Wohnraumen. Oftmals kann 
auch der Fachmann keine befrie- 
digende Auskunft iiber den Grund 
dieser Erscheinungen geben, und 
doch ist er ganz einfach: Bleiben

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen

—III V II
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in unbewohnten Mietraumen die 
Leitungshahne stets verschlossen, 
so bleiben in den Rohren Wasser- 
reste zuruck. Da nun die unbe
wohnten Raume nicht geheizt wer- 
den, so gefriert das Wasser, und da 
das Wasser sich beim Gefrieren 
ausdehnt, so ragen schliefilich von 
den horizontal gelegenen Zweig- 
rohren Eiszapfen in die Hauptzu- 
leitung hinein, die fur weitere Eis- 
bildung Ansatzpunkte bilden und 
schliefilich das Zufrieren des dem 
oberen Stockwerke Wasser zufiih- 
renden Rohres veranlassen. Auf die 
Kuchen und leerstehenden Woh- 
nungen sollte man also besonders 
achten und in ihnen beim Abstellen 
des Wassers den Hahn auf langere 
Zeit óffnen. Diese Miihe ist be- 
stimmt geringer ais die Kette von 
Unannehmlichkeiten, die beim Ein- 
frieren der Leitung zu entstehen 
pflegt.

Man miifite also annehmen, der 
Mieter sei ohne weiteres yerpflich- 
tet, den Schaden zu tragen, wenn 
er verreist, ohne den Wohnungs- 
schliissel dem Vermieter, dem 
H aus wart oder einer sonstigen 
yertrauenswurdigen Person auszu- 
handigen. So einfach liegen aber 
die Dinge auch wieder nicht, denn 
es liegen auch abweichende Ent- 
scheidungen vor. In einem Falle, 
in dem in der Wohnung eines ver- 
reisten Mieters ein Wasserrohr 
platzte, der Vermieter aber die 
Wohnung nicht betreten konnte, 
weil er keine Schliissel hatte, ist 
sogar das Verschulden des Haus- 
wirtes angenommen worden, weil 
er den Schliissel von dem Mieter 
nicht ausdriicklich yerlangt hatte. 
Das gesunde Volksempfinden ist 
aber wohl anderer Meinung.

Es ist unmóglich, im Rahmen 
eines Aufsatzes von yornherein 
festzulegen, wer in jedem Falle 
fiir den Schaden haftet. Haufig 
werden langwierige Prozesse nótig 
sein, die durch die Ladung von 
Sachverstandigen recht kostspielig 
werden kónnen. Liegt also ein Fali 
nicht ganz eindeutig klar nach

STAATLICHE
PORZE LLAN M A N  U FAKTU R

C \ S i p n p n e n  (? iu y

cModernę, 
Otesemice

Bohner-Handetrockner
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ROBERT SCHÓTTLE
Koturn. Ges.

Reicbenbacb/Fili 74, Wiirttembg.
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einer Seite hin, so ist wohl das klei- 
nere Ubel die Kostenteilung zwi- 
schen Mieter und Vermieter, denn 
Zeitverlust, Aufregung und Kosten 
eines unklaren Prozesses sind alles 
andere ais ein Genufi.

Der Mieter kann aber auch zur 
Haftung herangezogen werden, 
wenn er den Weisungen des Ver- 
mieters oder seines Beauftragten 
nicht nachkommt. Beispielsweise 
ist es bei Frostgefahr iiblich, das 
Wasser abzustellen. Hierzu schliefit 
man den Zuflufihahn im Keller und 
lafit das in den Hausleitungsrohren 
befindliche Wasser durch ein be- 
sonderes Rohr abfliefien, damit die 
Rohre im Hause leer werden, sich 
also statt mit Wasser mit Luft 
fiillen. Diese Entleerung der Rohre 
kann aber nur dann grundlich er- 
folgen, wenn die Hahne in den 
oberen, namentlich im obersten 
Stockwerk, gleichzeitig geóffnet 
werden. Geschieht dies nicht, so 
bleiben in yerschiedenen Teilen der 
Leitung Wasserreste zuruck, die 
leicht einfrieren kónnen. Erhalt 
also ein Mieter die Weisung, den 
Wasserhahn in seiner Wohnung 
zu óffnen und tut dies schuldhaft 
nicht, so kann er zur Tragung des 
Schadens herangezogen werden, 
wenn ein Sachyerstandiger dieses 
Verschulden feststellt.

Bei den Gasrohren kommt das 
Einfrieren in den Wohnungen sel- 
tener vor, und dann naturgemafi 
auch besonders oft in ungeheizten 
bzw. leerstehenden oder zeitweise 
unbewohnten Raumen. Die vor- 
stehend ausgefiihrten Grundsatze 
werden auch hier sinngemafi zur 
Anwendung kommen.

Besonders haufig kommt es vor, 
daB die Kraft des Gases nachlaBt, 
weil eine Einfrierung der Gaszu- 
leitung vor dem Hause oder am 
Hause yorliegt. Diese Schaden be- 
hebt wohl in ganz Deutschland 
ausnahmslos auf Kosten des Gas- 
lieferers dieser selbst durch seine 
Gaswachen. Die ordnungsgemaBe 
Gaszuleitung ist ja ein Teil des Gas- 
lieferungsyertrages. Das gleiche

VIII

Vi preghiamo di riferirvi sempre alla „Innen-Dekoration1



BAND 51 INNEN-DEK O RATIO N FEBRUAR 1940

gilt auch fiir die eingefrorenen 
Wasserrohre, die auBerhalb der 
Grundstiicke liegen und die natur- 
gemaB weder den Vermieter noch 
den Mieter indirekt angehen.

Der Haus- und Grundstiicksbe- 
sitzer aber sei darauf hingewiesen, 
daB der Versicherungsschutz gegen 
Wasserleitungs- und Gasschaden 
heute so weit ausgebaut ist, daB 
der Grundstuckseigentiimer tat- 
sachlich gegen alle Moglichkeiten 
gedeckt ist, auch fiir den Fali, daB 
ein Mieter durch einen Schaden der 
genannten Art im GenuB seir.er 
Wohnung so beeintrachtigt ist, daB 
er berechtigt ist, einen Teil des 
Mietzinses nicht zu bezahlen. H.

Beiifedern and Dannen
in nur gewaschener.doppelt gerei* 
nigter, feinster Qualitat von

O scar Friz, Ulm a. D. 5 6
Bettfedern* und Dauncn •  Fabrik 
Yerkauf nuran Wiedervcrkiiufcr

K o m m t M a rm o r nur im  
A u slan d ;vo r?

Zu keiner Zeit haben die Roh- 
stoffe unserer Heimaterde fiir die 
gesamte Volkswirtschaft eine gró- 
Bere Rolle gespielt ais heute. Die 
Planungen und Ausfiihrungen un
serer Bauten hangen eng mit den 
Rohstoffschatzen unseres Vater- 
landes zusammen. Unser Besinnen 
auf ureigenste vólkische Art hat 
die Verwendung heimischer Werk- 
stoffe fiir alle in der Bauwirtschaft 
Tatigen zu einer Selbstverstand- 
lichkeit gemacht. Zu den edelsten 
Baustoffen aber, die der deutsche 
Boden birgt, gehórt der farben- 
reiche Naturstein Marmor.

Deutscher Marmor! Wer kennt 
die unerschopf liche Menge, die 
noch im SchoBe unseres Heimat- 
bodens ruht? Wer kennt die 
Schónheit, Farbenpracht und Giite 
dieses herrlichen Werkstoffes? Nur 
ein kleiner Kreis ist hieriiber unter- 
richtet, trotzdem es jeder Deutsche 
wissen sollte. Aber immer wieder 
hort man die irrige Ansicht, daB 
Marmor ein Erzeugnis des Aus- 
landes sei und daB Deutschland 
unmóglich so schóne Steine be- 
sitzen konne. — Wir sollten uns 
endlich von der Meinung frei 
machen, daB alles fremde Gut bes-

Der automatiscne 
photoelektrische

Sie $ich das GerłH bei Ihrem Phołohandłer vorfuhren

METRAWATT A .-G . N U R N B E R G -O

K l e i d  e r s c h r a n k e
fiir Fabriken und Biiros in Reihen 

und einzeln fertigt

Theodor Kocher,Stuttgart=W
R o s e n b e r g s t r .  49 ,  F e r n r u f  65  90 6

ser ist ais unser eigenes Schaffen. 
Das Wort vom »nicht weit her 
sein« muB heute durch den Begriff 
»Deutsches i Erzeugnis« endgiiltig 
verdrangt werden.

DaB die deutschen Marmorsorten 
in der Fiille ihrer Farbenschónheit 
und architektonischen Wirksam- 
keit nicht nur mit den auslandi- 
schen Steinen wetteifern kónnen, 
sondern diese sogar oft iibertreffen, 
beweisen nicht nur zahlreiche 
neue Privat- und Zweckbauten, 
sondern auch die uniibersehbare 
Zahl óffentlicher und privater Bau- 
werke vergangener Jahrhunderte. 
Denn zu allen Zeiten wurde deut
scher Marmor von verstandnis- 
vollen Baumeistern gern verwen- 
det, entweder ais schlichter Werk- 
stein oder ais unverwustlicher FuB- 
boden, ais Treppenbelag, Wand-

Var god aberopa Eder pa »Innen-Dekoration« vid forfragning
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Das ist die neue

EINBANDDECKE 1939

verkleidung oder Tiireinfassung. 
Auf den Weltausstellungen in 
Briissel, Chikago, St. Louis, Paris 
(1937) wurde deutscher Marmor 
im Wettbewerb mit fremdlandi- 
schen Steinen durch erste Preise 
ausgezeichnet. Amerikanische Ar- 
chitekten bereisten nach dem Welt- 
krieg alle namhaften Marmor- 
briiche der Erde, um fur die Innen- 
ausstattung des damals neuer- 
bauten hóchsten Hauses, des Em
pire State Building in New York, 
den allerschónsten Stein auszu- 
wahlen. Und worauf fiel ihre Wahl ? 
Auf deutschen Marmor. — Es ist 
zwar nur eine winzige Kleinigkeit, 
gemessen am heutigen gewaltigen 
Zeitgeschehen, aber zugleich auch 
eine Lehre, daB der Prophet in sei- 
nem Vaterlande wieder etwas gelte.

Wo liegen nun die Briiche, in 
denen deutscher Marmor gebrochen 
wird? Norddeutschland ist, bedingt 
durch geologische Uberlagerungen 
in der Eiszeit, arm an Naturstein- 
adern. Nur Findlingsblócke kom- 
men hier vor, allerdings kein Mar
mor, sondern uberwiegend Granit, 
von den Eismassen aus dem Nor- 
den mitgebracht. Ais nórdlichster 
deutscher Gau birgt Westfalen 
Marmoradern, nahe den Orten Olpe 
und Brilon; es schlieBt sich das 
Lahngebiet an, von GieBen fluB- 
abwarts bis fast zur Einmundung 
in den Rhein, vorbei an SchloB 
Runkel und am schónen alten Lim- 
burg. Am linken Rheinufer um- 
schlieBt die Eifel Marmor, nahe 
dem Stadtchen Kerpen, und weiter 
ostwarts folgen die Gaue Franken, 
Thiiringen, Sudetenland, Ober- 
schlesien und weiter frankischer 
und schwabischer Jura, Ober- 
bayern und deutsche Ostmark.

I IM  l i l i i  I
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Alle diese Briiche liefern deut
schen Marmor vom fast reinen 
WeiB iiber gelbe, rosa, rotę, blau- 
liche, yiolette Tonę wechselnd bis 
zum Grau und TiefSchwarz. Alle 
diese Farben wieder verschieden 
gestaltet, mit hellen und dunklen 
Adern, mit Streifen und Wolken, 
manchmal zwei, drei, vier und 
noch mehr yerschiedene Schattie- 
rungen nebeneinander harmonisch 
abgelagert, dann wieder ganz ruhig 
und einfarbig, aber trotzdem mit 
Versteinerungen von Muscheln und 
Schnecken abwechslungsreich ge
staltet. Denn Marmor ist ein 
Schichtgestein, vor Millionen von 
Jahren im Meerwasser aus fein- 
stem Kalkschlamm entstanden. 
Langsam sank Schicht auf Schicht, 
zusammengedriickt durch das Was- 
ser und durch die eigene Schwere. 
Gewaltige Erdbewegungen driickten 
den Stein dann nach oben. Dabei 
sind die meisten Marmore gerissen, 
und in diese Risse und Spalten 
wurden heller Quarz, rotę eisenhal- 
tige Bestandteile und dunkle Kar- 
bone gepreBt, die ais Aderung dem 
Marmor sein Eigenleben geben.

Es sehen dich also Jahrmillionen 
an, wenn du ein Stiick prachtigen 
deutschen Marmors betrachtest, 
sei es ais Briefbeschwerer oder ais 
Schreibzeug, ais Aschenschale oder 
ais schmiickender Bestandteileines 
Wohnhauses oder GroBbaues. E.L.

âufcnbe lefen tf)te 
3eitfd)nft -  u. tx>eld>e 
3eitfd)ńft Ucft 3Du?
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Jede Aibeit wird durch Larm behinderł. Wieviel mehr 
das schópferische Schaffen, das auf Konzenlralion, auf 
ungesfórfe Sfille angewiesen ist! Darum fiir den Kopf- 
arbeiter und fiir seine Sekreidrin die Schreibmaschine 
Continental Silenia. Silenia ist gerauschlos, hali Er- 
miidung fern, schreibt schnell und slórungsfrei. Silenia 
sicheri jedem Kopfarbeiler das Schaffen aus dem vollen.

Das Typengeiriebe der Continental 
Silenia verwandell die Geschwindigkeiis- 
eneigie in Druckenergie. Dadurch wiid das 
Anschlaggerausch, die Haupiquelle des 
Schreibmaschinenlarms, nahezu beseiiigi. Es 
bleibi lediglich ein schwacher Laui, der nichi 
mehr siori, der nur dazu besiimmi isi, dem 
Schreibenden zu melden, dafl dieType aufiriffi.

Fiir s c h ó p f e r i s c h e  Arbeii!
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F rau en arb e it im  Bau- 
g ew erb e

Wie in der Metallindustrie tritt 
die Frauenarbeit auch im Bauge- 
werbe immer starker in Erschei- 
nung. Das Reichsarbeitsgericht hat 
diesen Verhaltnissen sofort Rech- 
nung getragen und festgestellt, dafi 
die Reichstarifordnung fiir das Bau- 
gewerbe und die Bezirkstarife 
grundsatzlich auch fur Frauen 
gelten.

In der Reichstarifordnung und in 
den Bezirkstarifen werden die ver- 
schiedenen Berufsarten bis auf be- 
langlose Ausnahmen zwar durch- 
weg in der mannlichen Form an- 
gegeben, daraus ist aber nicht zu 
schlieflen, daB die Tarifbestimmun- 
gen nur auf Mannerarbeit zu be- 
ziehen sind. Im Einzelfall kann die 
Frau im Baugewerbe durchaus lei- 
stungsfahig sein. In Siiddeutsch- 
land war es schon friiher iiblich, 
Frauen zu Bauhilfsarbeiten heran- 
zuziehen. Ein ausreichender Schutz 
ist durch die Arbeitszeitverordnung 
vom 26. Juli 1934 sowie durch das 
Gesetz der Ordnung der nationalen 
Arbeit gewahrleistet, demzufolge 
die Fiirsorgepflicht des Betriebs- 
fiihrers der arbeitenden Frau in be- 
sonderem Mafie zuteil werden mufi.

Haben die Verhaltnisse — so

R  I  Ł  O  O i  F I

JULIUS SCHMI
OEORUNDET U 53.

B E R L IN  SW  6 8 , W assertorłlr. 46/47

Riloga-Rollringe und Laufschienen 
fiir Fenster- und Erkerdekorationen,
Kabinen/Bettnischen u^dergleichen* | * I
in alłer Welt bekannt und beliebt.

bT, REMSCHEID-DORFMUHLE
[  M E T A L L W A R E N F A B R IK E N  FMNSFRECMIR 47111

/  W IE N  VI. Haydn-GasM  5 /  N U N C H E N , B ay trłb . 7 7 a

fiihrt das Reichsarbeitsgericht zu- 
sammenfassend aus — dazu ge- 
fuhrt, dafi die deutsche Frau im 
Interesse der Volksgemeinschaft 
auch im Baugewerbe wieder an die 
Seite des mannlichen Arbeiters ge- 
stellt werden mufi, so hat sie auch 
denselben Anspruch auf den fiir 
alle gewerblichen Arbeiter dieses 
Berufszweiges bestehenden Tarif- 
schutz. Ergeben sich daraus bei 
einzelnen Betriebsfiihrern iiber- 
mafiige Belastungen, so kónnen sie 
beim zustandigen Treuhander der 
Arbeit im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften eine Ausnahmerege- 
lung erwirken. K. M.

Regelung d er A bm essun- 
gen, G ew ich te  und Eigen- 
schaften  von H o lzw o lle -  

Leich tbaup latten

Verordnung vom 25. Novemberi939
Der Reichsforstmeister hat im 

Einvernehmen mit dem Reichs- 
wirtschaftsminister und dem Reichs- 
arbeitsminister auf Grund des Ge- 
setzes iiber die Marktordnung auf 
dem Gebiete der Forst- und Holz- 
wirtschaft u. a. folgendes verord- 
net:

I. Bei der Herstellung und beim 
Absatz von Leichtbauplatten deut- 
scher Erzeugung aus Holzwolle und

II

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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in a l len  Bauformcn erhdl ł l ich.  
„Nirosta"-Spiilbecken nohtlos. oder 
elektrisch geschweipt • nicht gelotet. 
solid -  hygienisch -  prakłisch

E R N S T  WAGNER APPARATEBAU REUTUNGEN

fur haushalt und  grosskuche

£ieben C3dften ceictjt man einen 

murbigen MJillFommenstcunF: 

einen AS B A C H  »URALT« mit 

bem uollen, uunben HJeinbuft unb 

fcem milfcen //tueinig.en77 CBefdjmaif

ift bcu OB c ift 5cs HOcincs!

FOR

I N N E N A U S B A U T E N
V O N

K A S I N O S / K A S E R N E N  

K A M  E R A D S C H A F T S -  U N D  

R E P R A S E N T A T I O N S R A U M E N  

G A S T S T A T T E N / H O T E L S / L A N D -  

H A U S E R N  /  E I G E N H E I M E N  

U N D  S I E D L U N G E N

stehen Ihnen unser Architekturburo und unsere 

eigene Tischlerei zur Verfugung!

G L E I S E R
D A S  E l N R I C H T U N G S H A U S  F OR 

G E S C H M A C K V O L L E  R AU M G E ST A LT U N G 

B E R L I N / A L E X A N D E R P L A T Z

Vi preghiamo di riferirvi sempre alla „Innen-Dekoration'
III
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mineralischen Bindemitteln sind 
hinsichtlich des Begriffs, der Form, 
der Kennzeichnung, der Abmes- 
sungen, Gewichte und Eigenschaf- 
ten, der chemischen Beschaffenheit 
und der Priifyerfahren die Bestim- 
mungen des Normblattes DIN iioi 
in der Fassung vom September 1938 
bindend. Die bei Inkrafttreten die- 
ser Verordnung yorhandenen Holz- 
woIle-Leichtbauplatten anderer Ab- 
messungen, Gewichte und Eigen- 
schaften diirfen noch bis zum 
31. Marz 1940 abgesetzt werden, 
jedoch sind diese Holzwolle-Leicht- 
bauplatten durch die Bezeichnung 
»Ungenormt« besonders kenntlich 
zu machen.

2. Bei besonderer Bestellung kón
nen geschnittene Sonderlangen ge- 
liefert werden, jedoch miissen diese 
Platten in Gewicht und Eigenschaf- 
ten den Bestimmungen der Norm 
DIN iioi entsprechen.

M ietersch u tz  s e tz t p iin k t- 
M cheM ietezah lung  vo rau s

Bekanntlich erstreckt sich jetzt 
der Mieterschutz auf alle Wohnun- 
gen, auch auf die gróBeren und die 
Neubauwohnungen. Ebenso ge- 
nieBen Pfortner- und Hauswarts- 
wohnungen von nun an Mieter
schutz. AuBerdem wurde der Mie
terschutz auf alle Geschaftsraume 
ausgedehnt. Der Mieterschutz ist 
dabei nicht auf die Fallebeschrankt, 
in denen Mieter oder Pachter zum

F E I N E  • * U H R .E N

iN  G U T E N  F A C H  G E S C H A F T E  N

L A N D H A U S E R  

TEPPICHE GARD1 NEN

Heeresdienst einberufen wurden, 
sondern gilt fur alle Mietverhalt- 
nisse uberhaupt, selbst fur Unter- 
mietyerhaltnisse, wenn der Unter- 
mieter mit seiner Familie eine selb- 
standige Haushaltung fiihrt oder 
die gemietete Wohnung iiberwie- 
gend mit eigenen Einrichtungen 
ausgestattet hat.

Aber — dem Vermieter bleibt das 
Recht erhalten, zu kiindigen, wenn 
der Mieter mit der Mietzahlung im 
Riickstand bleibt. Der Mieter ist 
also auch weiterhin verpflichtet, 
seine Miete piinktlich zu bezahlen. 
Diese Bestimmung muBte getroffen 
werden, da der Hausbesitzer alle 
seine Verpflichtungen trotz des 
Krieges weiter erfiillen muB. Des- 
halb wird den Angehórigen von 
Kriegsteilnehmern auch der Bei- 
trag fiir die Bezahlung des Miet- 
zinses gegeben. — Fiir die gewerb- 
lichen Raume, wo sich aus dem 
Umsatzriickgang Schwierigkeiten 
ergeben kónnten, hat die Verord- 
nung iiber Vertragshilfe das Nótige 
geordnet. Der Gewerbetreibende 
kann stark entlastet werden, wenn 
ein deutlicher Umsatzriickgang 
yorliegt. Das Reich hat sich helfend 
eingeschaltet, indem es Inhabern 
von Handelsbetrieben unter Um- 
standen auf dereń Antrag eine Bei- 
hilfe zur Zahlung yon Miete oder 
Pacht gibt, die bis zu 80 Prozent 
der Miete oder Pacht betragen kann.

E in  M u s te rb e is p ie l
fUr d ie  W lrkung  e ines schónen Parketts 
Im Raume — e in  D eko ra tlons-Ta fe lbo- 
den des bekannten B em bś-P arke tts .

Bembe-Parkett-Fabrik • Bad Mergentheim S 2

IV

Bij het schrijyen op advertentien wordt men.beleefd verzocht »Innen-Dekoration« te yermelden
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NEUE HOLLANDISCHE EIGENHEIME

W enn von hollandischer Baukunst die Rede ist, 
handelt es sich in erster Linie immer um biirger- 

liche Architektur. Wir denken an die Wohnhauser, 
die sich straBauf straBab aneinanderreihen, an die 
langen Zeilen der Speicherbauten an den Kanalen, 
sowie an den Kleinwohnungs- und Landhausbau.

In dieser schlicht verwirklichten Zweckidee liegt 
auch die Eigenart und Starkę der modernen hollan- 
dischen Baukunst, die durchaus ais bodenstandig 
bezeichnet werden muB und in ihrer herben Farbig- 
keit von hohem Reiz ist. Man muB es einmal selbst 
gesehen haben, wie sich die Bauten in den Kanalen 
spiegeln, wenn sie hinter Baumreihen hervortreten 
und im Nebellicht der Meeresatmosphare aufglanzen 
und so die hollandische Landschaft auf ganz eigen- 
artige Weise akzentuieren.

Was aber der niederlandischen Baukunst zu allen 
Zeiten den eigenen Charakter gegeben hat und auch 
heute noch verleiht, ist die natiirliche Einheitlichkeit
1940. i i i . i

und die Fiille, Freiheit und Mannigfaltigkeit inner- 
halb dieser Einheitlichkeit. Hierfiir sind auch die 
beiden Bauten der hollandischen Architekten Briet 
und Rebel, so verschieden sie sich im einzelnen 
darstellen, ein schones Beispiel. Ob sie sich enger an 
die Tradition anlehnen, wie das stattliche Landhaus 
in Huizen, oder freier gestaltet sind, wie das kleine 
Atelierhaus in Hilversum, sie sind beide gleicher- 
weise charakteristisch fur das gegenwartige Gesicht 
des hollandischen Landhausbaues, so daB sie nahezu 
ais Musterbeispiele bezeichnet werden kónnen. Dar- 
iiber hinaus aber sind sie typisch fur die nieder- 
landische Baukunst iiberhaupt; denn der Landhaus
bau nimmt im Schaffen der meisten hollandischen 
Architekten den bedeutendsten Platz ein.

Die Bauart dieser Hauser kehrt in allen Teilen des 
Landes wieder, hier haufiger, dort seltener, und es ist 
bezeichnend, daB man vor ihnen nicht an einen be- 
stimmten Stil oder eine bestimmte Zeit denkt, denn
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sie wirken modern und historisch zugleich. Es ist 
dem Landhaus in Huizen zwar noch anzusehen, daB 
der hollandische Landhausbau vom romantischen 
englischen Cottage- und Bungalowstil herkommt, 
aber die Formgebung ist doch schlichter und sach- 
licher geworden -  sie hat das spezifische Geprage 
des Niederrheins empfangen, das nicht an den 
hollandischen Schlagbaumen halt macht, sondern 
auf deutschem Boden seine Fortsetzung findet. Es 
ist, ais ob Mensch und Landschaft sich an ihre 
friihere Zusammengehórigkeit erinnerten, denn die 
Familienverwandtschaft ist nicht nur in der Sprache, 
sondern nicht minder in der Architektur — und 
hier vor allem im Landhausbau — noch heute spiir- 
bar. Ein Vergleich der an dieser Stelle wiederge- 
gebenen Arbeiten von Briet und Rebel mit den 
Bauten rheinischer Architekten diirfte diese Behaup- 
tung bekraftigen, zugleich aber einen schonen Beweis 
dafiir erbringen, in welch hohem Mafie die umgebende 
Landschaft durch die Baustoffe, die sie hergibt, 
ebenso wie das Klima und die wirtschaftlichen Ver- 
haltnisse entscheidend auf die Baukunst einwirken.

Aber noch etwas anderes ergibt diese Gegeniiber- 
stellung: Im hollandischen Landhausbau macht sich 
der gleiche Stilwandel bemerkbar, der sich auch 
in Deutschland in den letzten Jahren vollzogen hat. 
Die Zeit, in der die strenge Gesetzmafiigkeit tekto- 
nischer Fiigung zugunsten einer formalen Idee ver-





I N N E N - D E K O R A T I O N
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nachlassigt und in der Flachenmusterung des Back- 
steinmauerwerkes bis an die Grenzen des technisch 
iiberhaupt Moglichen gegangen wurde, ist auch in 
Holland endgiiltig voriiber. Doch hat auch diese 
Epoche unzweifelhaft ihr Gutes gehabt, wie wir 
heute riickschauend feststellen kónnen: Sie hat dazu 
beigetragen, daB in das Schaffen dieses Landes ein 
frischer Zug gekommen ist.

Geblieben ist aber die Freude an einer malerisch- 
plastischen Gruppierung der Baumassen. Denn die 
Romantik ist ein eingeborener Bestandteil nieder- 
landischen Wesens und wird sich nie ganz aus der 
hollandischen Baukunst verdrangen lassen, wenn 
auch eine Reihe jungerer Architekten in ihren Bau- 
ten eine strengere Gebundenheit anstreben. Doch 
selbst diese vermógen ihre romantische Gesinnung 
nicht zu verleugnen, und ihre Bauten sind, obwohl 
allen schmtickenden Zutaten abhold, so spezifisch 
hollandisch, daB der Gegensatz zu dem, was gemein- 
hin ais internationale Architektur gilt, deutlich spiir- 
bar wird. Die hier beobachtete Schlichtheit bedeutet 
demnach keine Verarmung fiir die hollandische Bau

kunst, sondern nur einen Gewinn. Es ist unverkenn- 
bar, wie sich die hollandische Architektur zu immer 
gróBerer Ruhe und Klarheit durchringt.

Auch bei den Bauten von B r i e t und R e b e 1 sind 
Romantik und Sachlichkeit so innig miteinander 
verschmolzen, daB kein Bruch spiirbar wird. Selbst 
im Innern, wo Altes und Neues unmittelbar neben- 
einander gestellt wurden, ist dieses mit so sicherer 
Hand geschehen, daB es ais selbstverstandlich emp- 
funden wird. Die natiirliche Ungezwungenheit, die 
persónliche und ganzlich unschematische Art ist 
es denn auch, die den besonderen Reiz dieser Hauser 
ausmacht. Zudem wirken sie anheimelnd und tragen 
dem primaren menschlichen Verlangen nach sicherer 
Umschlossenheit Rechnung. Nirgends ist der Grund- 
riB der Fassade zuliebe vergewaltigt, sondern iiberall 
den jeweiligen Bediirfnissen der Bewohner angepaBt. 
Derart spiegelt jedes Haus auf seine Weise etwas 
von dem Eigenleben seiner Besitzer und vom Wesen 
der hollandischen Landschaft wider, die iiberall die 
Nahe des Meeres ahnen laBt und von einem grenzen- 
losen Himmel iiberspannt wird. -  hans h e n n ig e r







ARCHITEKT JAN REBEL -  LAREN/N1EDERHOLLAND »LANDHAUS IN HU1ZEN«
DAS ESSZ1MMER IM ERDGESCHOSS MIT SCHWEREN ALTEN E1CHENHOLZMOBELH





Aufnahmen: Porta-Mailand
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P1PPO AZZONl »HERRENZ1MMER« WAND UND MÓBELBEZClGE: CREME, N1SCHE UND BODENBELAG: WE1NROT

NEUE MAILANDER WOHNUNGSKUNST
DREl WOHNUNCSGESTALTUNGEN DES ARCHITEKTEN P1PPO AZZONl

Mailand gehórt zu den italienischen Stadten, wel- 
che seit Beginn der fascistischen Ara eine neue 

Bedeutung ais Mittelpunkte des kiinstlerischen und 
architektonischen Schaffens erlangt haben. Verjiingte 
Energien haben hier in freier, ungehemmter Ent- 
faltung einen Geist schópferischer Lebensgestaltung 
aufbliihen lassen, der mit Meisterschaft die alten und 
neuen Mittel handhabt, ebenso sicher des iiberliefer- 
ten Formgefiihls wie des gegenwartfrohen Ausdrucks- 
strebens und der modernen technischen Verfahren. 
Von den reichen, schónen Móglichkeiten, welche 
sich diesem Geist eróffnen gerade zur Lósung der 
immer neuen Aufgabe der Heimgestaltung, geben 
die hier folgenden Arbeiten des Mailander Architek- 
ten Pippo Azzoni einen anschaulichen Begriff. Man 
bekommt beim Betrachten der abgebildeten Raume 
die lebendige, jugendliche Schaffensfreude zu spiiren, 
die hier am Werke war, und die von Erfindung zu 
Erfindung ging, stets gefiihrt von einer grundlegen-

den ideellen Eingebung. Diese Eingebung erwuchs 
dem Architekten aus der besonderen personlichen 
Eigenart der Bewohner, zu dereń Dienst das Heim 
bestimmt war, aus der Art ihrer Lebenstriebe und 
aus der Richtung ihrer Lebenserfiillungen.

Die erste der hier gezeigten Raumfolgen gehórt 
zur Wohnung eines jungen Ehepaars, in dessen 
Leben die Freude am Reisen eine wichtige Rolle 
spielt (Abb. S. 76-81). Die Raume selbst liegen in 
einem Hause alteren Ursprungs. Dem Architekten 
war aber weitgehende Freiheit des Eingriffs gewahrt, 
so daB er die Raume bis in den GrundriB hinein nach 
eignen Gesichtspunkten pragen konnte. Eine Notę 
festlichen Schmuckes tragt der Eingangsraum, von 
dem unsre Abbildung Seite 76 die Spiegelwand vor- 
fiihrt. Der FuBboden ist in kunstvoller Mosaikarbeit 
aus weiBem und hellgriinem Marmor gehalten; dazu 
stimmt das BlaBgrun der Wandę und das gebrochene 
WeiB der reichverwendeten Stuckarbeit, in der die

1940. III. 2
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Pflanzenformen der Konsoltische und die beiden 
muschelformigen Lichtschalen an der Wand ausge- 
fiihrt sind. Die Vasen aus korallenrotem Alabaster, 
welche auf den Konsolen stehen, kónnen, ebenso wie 
die Muscheln, von innen erleuchtet werden. Gefallige 
Draperien aus elfenbeinfarbenem Atlas zieren die 
mit kapitonnierten Polstern versehenen Sitzmóbel, 
das halbrunde Sofa vor dem Spiegel und einige 
Hocker. -  Ganz auf den schónen Zusammenklang 
von Weinrot und SahneweiB ist das Herrenzimmer 
gestellt (Abb. S. 77). Weinrot ist der Fufibodenbelag, 
cremeweiB die Rundwand des im Bilde sichtbaren 
Raumteils sowie die Veloursbeziige der Polster- 
móbel. Der abgekehrte Raumteil dagegen hat wein- 
rote Wandę. In der Mitte der weiBen Konkavwand 
liegt eine hohe flachę Nische mit weinrotem Fond; 
sie faBt ein beąuemes Sofa, beiderseits flankiert von 
abgetreppten Biicherfachern, die nischenartig in der 
Wand liegen und ein breites Schrankfach zum Sockel 
haben; die Riickwande der Bucherfacher bestehen 
aus Glasscheiben, die von hinten beleuchtbar sind. 
Das Tischchen vor dem Sofa ist an allen sichtbaren 
Flachen mit Spiegelglas belegt, wie der Architekt 
iiberhaupt das Glas sehr gern verwendet. An den 
Polstermóbeln fallen die klaren, fiilligen Kegel-

schnittformen auf. -  Im Speisezimmer (Abb. S.78/79) 
entspricht dem BlaBgriin der Wandę der im gleichen 
Ton gehaltene Atlasbezug der Polsterstiihle, wahrend 
der Bodenbelag das Weinrot des vorigen Raumes 
wieder aufnimmt. Der kraftige SaulenfuB des glas- 
gedeckten Tisches ist mit Glasplatten bekleidet. Aus 
Glas bestehen auch die geschwungenen Stiitzen des 
Konsoltisches und die Fiillungen der Zimmertiiren, 
fur welche mattierte und gravierte Spiegelscheiben 
verwendet wurden. Alle Glasteile der Móbel sind -  
wie die Abbildung zeigt -  aus besonderen Licht- 
ąuellen beleuchtbar. Fur die Móbel wurde gesandeltes 
Eichenholz mit einer reizvollen farbigen Endbehand- 
lung (dunkelgriin mit Goldsprenkeln) benutzt. Auf 
die erwahnte Reisefreude des Hauses mógen die 
phantasievollen Darstellungen der Wandbilder und 
die davorstehenden chinesischen Silbervasen be- 
zogen sein. -  Dem Bilde des nun folgenden Knaben- 
zimmers (Abb. S. 80/81) geben die halbrunden, durch 
gleichartige Wandtafelung verbundenen Eckschranke 
einen festen tektonischen Halt und gleichzeitig eine 
wirksame Gliederung. Der rechte Eckschrank ent- 
halt eine Waschgelegenheit; das in der Mitte stehende 
Bett dient tagsiiber ais Diwan. In die formale Linie 
der Schrankwand stimmt das iibrige Mobiliar ein;

1
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der Schreibtisch mit der gebogenen Platte und den 
breiten Flachenstiitzen, die Kommode mit den ge- 
rundeten Ecken, und selbst die Bilderrahmen.

Viel Schónes an Werkstoffen und an fesselnder 
Gestaltung zeigt die folgende Raumreihe (Abb. S. 82 
bis 89). Sie gehórt zur Wohnung eines bekannten 
Mailander Rechtsanwalts, der aus Venedig stammt 
und Sammler alter Kunstgegenstande ist. In dem 
gastfreundlichen Hause finden zahlreiche Empfange 
statt, welche die Herrin des Hauses anmutig zu ge- 
stalten versteht. Diese Umstande wurden dem Archi- 
6 riT ZUm Anhaltspunkt, um unter Verbindung 

an. 1̂ r unc* moderner Mobelschonheit Raume zu 
a en, die sich zum Rahmen einer erhóhten und

?AbhSentatiVen Geselligkeit eignen. Im Vorraum 
■ 82) sehen wir trotz beschrankter Verhalt- 

• S j6 6106 ê*ne Raumschónheit entfaltet. Die Wandę 
n weiB, den FuBboden deckt ein Mosaikbelag aus 

wei em carrarischem Marmor mit kraftiger dunkler 
o-!n!'andung: aus demselben Materiał bestehen die 
1 z Snke und die Figur in der Nische. Ein beleben- 

r^d ^men  ̂ îldet namentlich die nach oben fiih- 
endeltreppe aus gesandelter Eiche mit durch-

lin' T U êitenwanSen aus Sekuritglas. Der Kreis- 
ieses kleinen Treppenhauses folgt an der Decke

des Vorraums die hinter Glas eingebaute Beleuch- 
tungsanlage. — Das Speisezimmer und der Salon 
(Abb. S. 83-85) sind zu einem stattlichen Raum- 
zusammenhang verbunden. Dieser Zusammenhang 
tritt hauptsachlich dadurch in Erscheinung, daB in 
beiden Raumen die Wandę bis zur Decke mit fein- 
porigen, geschliffenen Travertinplatten bekleidet sind 
und daB der Bodenbelag in beiden aus smaragd- 
griinem Velours besteht. Die Móbel im Speisezimmer 
(Abb. S. 83) sind echt venezianisches Rokoko, und 
kostbare Porzellangruppen aus dieser Zeit sind im 
Raum verteilt, dereń reiche Farbenskala von den 
Sesselbeztigen (blau, hellviolett, orange, zinnoberrot) 
aufgenommen wird. Die Linie des 18. Jahrhunderts 
kehrt auch in den Formen des runden, travertin- 
bekleideten Speisetisches sowie des Wandspiegels und 
der zugehórigen Konsole wieder; an ihnen ist Kri- 
stallglas in Verbindung mit rosa Spiegelglas, dem 
Rokokoranken eingraviert sind, verwendet. Ais 
Lichttrager dienen muschelfórmige Wandschalen aus 
Muranoglas. Auf ahnliche Weise bringt der Salon 
(Abb. S. 84/85) Altes und Neues zusammen. Sofa 
und Sessel, mit smaragdgriinem Atlas bezogen und 
heli abgefaBt, sind von den Formen vom 18. Jahr- 
hundert inspiriert und schaffen so die Atmosphare

I N N E N - D E K O R A T I O N
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P1PPO AZZONl »SPE1SEZIMMER« WANDĘ UND T1SCH: GEGLATTETER TRAVERT1N
KONSOLE UND SP1EGEL: KR1STALLGLAS MIT GRAV1ERTEM ROSA SPIEGELGLAS UMRANDET
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»SALON MIT BUCK ZUM SPE1SEZ1MMER« WANDĘ: TRAVERT1N. -  ENTWURF: ARCHITEKT PIPPO AZZON1 - MA1LAND



86 I N N E N - D E  KO RATI ON

»KAM1NPLATZ IM WOHNRAUM« WANDĘ: DUNKELBRAUN UND WEISS. L1NKS VOM BuCHERREGAl. EIN RADIOSCHRANK

fur die verschiedenen Mobelstiicke aus dieser Zeit. 
Die Verbindung von Salon und Speisezimmer wird 
in der Abbildung Seite 85 deutlich; sie sind nur ge- 
schieden durch eine deckenhohe Wandkulisse aus 
Travertin, welche ais Biicherregal dient. Andrerseits 
steht mit dem Salon auch das nun folgende Wohn- 
zimmer (Abb. S. 86/87) *n Verbindung; sie wird durch 
einen breiten Durchgang und durch hohe, fenster- 
artige Wandóffnungen bewirkt (vgl. Abb. S. 84), so 
daB man in Wahrheit von einer groBen Dreiraum- 
gruppe sprechen kann. Dem Wohnraum hat der 
Architekt deutliche Empire-Ziige verliehen. Man be- 
merkt sie in der architektonischen Gliederung des 
Raumes und in zahlreichen Einzelheiten, wie an der 
Saulenlampe und dem Saulentisch, an den kleinen 
Hilfstischen, selbst in den Formen der Polstermóbel, 
in der Raffung der Vorhange und in der Behandlung 
des Wandschmucks. Die Gesamtstimmung zeigt 
einen angenehmen Ernst. Zu dem smaragdgriinen 
Veloursbelag des FuBbodens gesellt sich ein dunkles 
Kastanienbraun der Wandę; in der gleichen Farbę 
sind die Veloursbeztige der Polstermóbel gehalten. 
Daneben kommen jedoch ausgiebige WeiBflachen zur

Geltung ais Elemente, die Leichtigkeit und Freiheit 
geben. WeiB ist die Zimmerdecke und eine Wand 
(hinter dem groBen Sofa), weiB sind ferner die roh- 
seidenen Fenstervorhange, die kannelierten Ecklise- 
nen, die breite Kaminumrahmung und das anti- 
kisierende Marmorrelief »Rossebandiger« des Bild- 
hauers Eros Pellini (Abb. oben). Braun und WeiB 
begegnen sich auch an den Holzgeraten; so sind alle 
Kanten der Biicherregale rechts der Kaminwand 
mit weiBen Rundstaben belegt. Mit Liebe hat der 
Architekt die Kaminwand behandelt. Fiir die Feuer- 
stelle wurde eine mit weiBverfugten Fliesen ausge- 
kleidete Nische geschaffen, welche mit plastischem 
weiBem Steinrahmen gegen die braune Wand ab- 
gesetzt ist. Die Feuerstelle nebst der davorliegenden 
Stufe bestehen aus Klinkermauerwerk; die Kante 
dieser Stufe und der Unterrand der Kaminhaube sind 
mit Eisenbeschlag bewehrt. -  Die gleiche Sorgfalt 
wie den Wohn- und Gesellschaftsraumen wurde dem 
Kinderzimmer zugewendet (Abb. S. 88). Samtliches 
Holzwerk (Betten, Schranke sowie die schrankhohe 
Wandvertafelung) besteht aus naturfarbenem 01iven- 
holz, welches gewachst und daher leicht sauber zu



I N N E N - D E K O  RAT IO N 87

»WOHNRAUM MIT BL1CK IN DEN SALON« BEZClGE: KASTAN1ENBRAUNER VELOURS,BODENBELAG: SMARAGDGRClN

halten ist. Die beiden Kinderbetten sieht man ais 
niedliche, leichte Kahne gestaltet. Ihre Seitenteile 
sowie die Bettdecken und die VorderAachen der 
Schranke sind mit einem heiteren Chintzstoff be- 
zogen, der auf weiBem Grund ein groBes Mohn- 
blumenmuster in zarten Tónen (gelb, mattrot, hell- 
griin) tragt. Dieser Stoff ist waschbar und behalt
immer seine frischen Farben. Lustig ist auch d 
Arnpel, die von der Deckenmitte in Gestalt ein 
niedlichen Montgolfiere herabhangt, hiibsch fu 

uge und anregend fur die Phantasie der kleim 
łmmer ewohner. -  Eine freie, heitere Gestaltui 

weist die nette Anrichte auf (Abb. S. 89). Sie ist 
eine Aache Nische eingebaut und besteht aus g 
sandeltem und gebleichtem Eichenholz. Die Riic 
wand der Nische ist mit rotem Linoleum ausgeschl 
gen; dasselbe Materiał ist auch fur den FuBbode 
belag verwendet, der sich wirkungsvoll vom Elfe 
beinton der Wandę abhebt. An der Nischenruc
wand sind Tellerborde angebracht, die mit Festons 
aus roter gelackter Seide bekleidet sind. Der obere 
AbschluB der Nische ist mit matt-weiBen Murano- 
glasplatten abgedeckt und birgt eine Lichtanlage.

Eine Aufgabe ganz anderer Art war dem Archi- 
tekten bei der letzten der drei Wohnungen gestellt. 
Es handelte sich hier um eine Einrichtung in einem 
ganz modernen Hause, bestimmt fur ein Ehepaar, 
dessen Interessen in erster Linie dem sportlichen und 
dem gesellschaftlichen Leben gelten. Folgerichtig 
kommt in der Raumgestaltung die heitere Helle und 
Frische gegenwartsnaher Formen ungebrochen zur 
Geltung. Eine schóne, belebte Wirkung ergibt sich 
beim Wohnzimmer (Abb. S. 90) durch die elegante 
Verbindung mit der im Hintergrund durchlaufenden 
Galerie (Vorraum, vgl. Abb. S. 91)- ^ie Absetzung 
des Wohnraums von der Galerie wird ahnlich wie 
bei der vorhergehenden Wohnung (vgl. Abb. S. 85) 
durch eine feste, verglaste Kulisse bewirkt, die an 
beiden Seiten breite Durchgange offen laBt. Die 
Wandę im Wohnzimmer haben einen Elfenbeinton, 
den Boden deckt ein edler Perserteppich in HaselnuB- 
braun und Dunkelrot. Die sehr beąuemen, fulligen 
Polstermóbel, Sofa und Sessel, haben einen Bezug 
aus geripptem Velours in dunklem Kastanienbraun, 
an allen Kanten abgesetzt mit elfenbeinfarbener, rot 
gesprenkelter Chenille. Der niedere Biicherschrank,

1940. III.
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der auch das Radiogerat enthalt, ist mit mattierten 
Spiegelglasscheiben in mattsilbernen Rahmen abge- 
schlossen; auch sein Sockel ist mit Mattsilber be- 
schlagen. Verschiedene Hilfstische sind in leichten 
Kastenformen aus Holz und Glas eigenwillig ge- 
staltet. In der Galerie (Abb. S. 91), die einen schwar- 
zen Marmor-Mosaikboden hat, beleben ein halb- 
rundes Wandsofa, eine Marmorplastik (Eros Pellini) 
und zwei Lichtschalen aus weiBem Stuck mit griinem 
Patinahauch das Bild. -  Das Speisezimmer (Abb. 
S. 92) ist in hellem, mattem NuBbaum ausgefiihrt; 
Tisch und Biifett sind mit Platten aus Rodoit, einem 
Kunststoff von elfenbeinahnlicher Struktur, abge- 
deckt. Die Stuhlpolster und die Kufen der Leuchte 
sind mit naturfarbenem Schweinsleder bezogen. So 
herrschen im ganzen Raum helle, warme Farben,

zu denen das klangschóne Dunkelblau des China- 
teppichs in feine Beziehung tritt. — Ein sehr an- 
sprechendes Raumbild bietet schlieBlich der Emp- 
fangsraum mit der gefallig belebten Gestaltung der 
Kaminwand. Der Wandsockel ist mit Pergament be
zogen und oben mit beleuchtbaren Glasplatten ab- 
gedeckt, auf denen die Quarz-Kleinplastik effektvoll 
zur Geltung kommt. Der chinesische Bodenteppich 
hat einen kamelhaarfarbenen Grund mit blauer 
Zeichnung. Diese beiden Tonę kehren ais Bezugsstoff- 
Farben wieder: das groBe Sofa ist mit kamelhaar- 
farbigem Atlas bezogen und dunkelblau abgefaBt, 
der Puff (links) hat einen Atlasbezug in Dunkelblau. 
Die beiden Trommeltischchen (weiB Ahorn) bestehen 
aus verschiedenen Teilen, die einzeln ausschwenk- 
bar sind und zusatzliche Abstellflachen ergeben. -

ENTWURF: ARCH. 
PI PPO AZZON1

»ANR1CHTE« HOLZ: 
E1CHE, GESANDELT 
HISCHE U. BODEN: 
ROTES LINOLEUM
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»WOHNZlMMER« MOBELBEZOGE: BRAUNER YELOURS MIT ELFENBEINFARBENER ROTGESPRENKELTER CHEN1LLE

GESELLIGES LEBEN

Balzac spricht wohl in seiner »Physiologie des ele- 
ganten Lebens« die Ansichten jener Periode des 

Burgerkónigtums aus, die uns nicht mit Unrecht ais 
die franzósische Entsprechung zu unserem Bieder
meier gilt. Das sind lang vergangene Zeiten. Aber 
sie konnten in ungestórter Friedlichkeit gewisse 
Grundhaltungen des biirgerlichen Daseins entwik- 
keln, die gerade fur die Fragen der Wohnkultur be- 
achtlich geblieben sind. Elegantes Leben heiBt fiir 
Balzac zunachst nur eine Lebensgestaltung, die vóllig 
unter der Diktatur des groBen Gotzen Gesellschaft 
steht. Aber unvermerkt ergeben sich im Geiste des 
Dichters hóhere Auffassungen. »Das elegante Leben«, 
sagt er einmal, »ist die Vervollkommnung der 
sinnlichen Dinge, die Vollendung des auBeren, des 
materiellen Lebens«. Er deutet dann auch an, in 
welcher Richtung diese Vollendung geht: »Elegantes 
Leben bedeutet die Entwicklung von Anmut und 
Geschmack in allem, was uns gehórt und umgibt.« 
Klingt dies noch nach einer rein asthetizistischen

Zielsetzung, so kommen ethische Gesichtspunkte 
zum Vorschein, wenn Balzac sagt: »Ein Mensch der 
guten Gesellschaft bildet sich gar nicht ein, der Herr 
seines Besitzes zu sein, er stellt vielmehr alles, was 
ihm gehórt, den anderen zur Verfiigung.« Die Form, 
in der dies geschieht, ist fur Balzac natiirlich nur die 
der privaten Geselligkeit. Aber er weiB, daB zu dieser 
eine Begabung, ja eine echte persónliche Kultur des 
Gastgebers und seines Heims gehórt, welche vorbild- 
lich ist; daher seine Bemerkung: »Eine Person bei 
sich empfangen, das will sagen: sie auf das eigene 
Niveau heben.« Wo diese Vorbedingung fehlt, tritt 
das ein, was Oskar Wilde einmal boshaft verzeichnete: 
»Manche Frau versucht, einen Salon zu griinden, und 
es gelingt ihr nur, ein Restaurant zu eróffnen.«

Wir haben heute an die Stelle, wo frliher der Be- 
griff Gesellschaft stand, den Begriff Gemeinschaft 
gesetzt. Denn Zeiten einer tieferen Umbildung kón- 
nen mit der »Gesellschaft«, die immer zunachst von 
gestem ist, nichts anfangen, Gesellschaft ist etwas
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»VORRAUM« VOM WOHNZ1MMER DURCH E1NE VERGLASTĘ KUL1SSE GETRENNT, BODEN: SCHWARZER MARMOR

Abgeleitetes, sie ist ein Friedensprodukt und ein fer- 
tiges Strukturgebilde; Gemeinschaft ist etwas Ur- 
spriingliches, und sie gehórt zu den Kampfzeiten, 
wo man bei Menschen, Ordnungen und Sachen auf 
den Grund, auf den Kern gehen muB. Aber gerade 
weil Gesellschaft etwas Abgeleitetes ist, bildet sie sich 
immer von neuem, nach dem Gesetz, daB nach jeder 
Befestigung neuer Grundlagen auch die Ableitungen, 
die Gewohnheiten, das neue Brauchtum und die 
neue Schicklichkeit sich einstellen. Ubi homines 
sunt, modi sunt, heiBt ein altes Romerwort, und es 
besagt: Wo Menschen sind, da ergeben sich be- 
stimmte Weisen ihres Zusammenlebens. Und sind 
diese Weisen einmal festgestellt, so gewinnen sie 
stets wieder kulturelle und erzieherische Bedeutung. 
Kann AuBeres und Inneres, Form und Wesen je 
dauernd geschieden bleiben? Goethes Meinung war: 
»Wie kann ein junger Mensch sich bilden, wenn er 
nicht eitel ist? Der tiichtige Mensch wird sich schon 
bald von auBen nach innen bilden.« Wohlgemerkt, 
der Tiichtige! Er wird sich, wo der Laffe und der 
Geck in Schneiderfragen steckenbleiben, von auBe-

rem Anstand auf den inneren, von auBerer Korrekt- 
heit auf sittliche Zucht gelenkt fiihlen. In den Ge- 
sprachen des Konfuzius wird von einem Weisen er- 
zahlt, der sagte: »Dem Edlen kommt es auf das 
Wesen an und sonst nichts. Was braucht er sich um  
die Form zu kummern?« Das verweist ihm ein andrer 
Meister mit den Worten: »Bedauerlich ist die Rede 
des Herm iiber den Edlen. Die Form ist das Wesen, 
das Wesen ist die Form.« Ist dies Asthetentum? — 
Keineswegs. Es ist Kultur; es ist das Bekenntnis zur 
selbstverstandlichen Form und viel eher zur stillen 
und schweigenden Schónheit ais zur lauten. Gibt es 
nicht zu denken, daB sich in Japan edelste kulturelle 
Auswirkungen an eine scheinbar ganz stofflich-sinn- 
liche Sache, an die Bereitung, Darbietung und den 
GenuB des Tees gekniipft haben? Denn im japa- 
nischen Tee-Brauchtum hat es sich stets darum ge- 
handelt, der edelsten Substanz das Edelste an mensch- 
licher Handhabung zuteil werden zu lassen. Daraus 
erwuchs ein Kulturbegriff, dem die stille, selbstver- 
standliche Form am hóchsten steht, weil er sie ais 
Eins mit dem Wesen faBt, — Wilhelm  m ichel
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STUHLPOLSTER UND LEUCHTE MIT SCHWEINSLEDERBEZUG, TlEFBLAUER CH1NA-TEPPICH

/



P1PPO AZZONl »EMPFANGSRAUM« WANDĘ: ELFENBEIN, WANDSOCKEL: PERGAMENTBEZUG
D1WAN: 1.1CHTBRAUNER ATLAS, PUFF: DUNKĘLBLAU, TEPP1CH: L1CHTBRAUN MIT BLAUER ZE1CHNUNG
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»ZUSCHAUERRAUM DES ELYS1UMTHEATERS IN ROM« ENTW. PROF- LU1GI P1CC1NATO
BClHNENVORHANG UND SESSEL: KORALLENROTER SAMT, SAULEN AUS SCHWARZEM MARMOR

I
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»AUFGANG ZUM FOYHR« GELANDER: BRONZE UND SEKURITGLAS. -  LINKS: BAR MIT FAYENCE-REL1EF VON MELANDR1

NEUGESTALTUNG DES ELYSIUM-THEATERS IN ROM

ie die Kgl. Oper ist auch das Elysium-Theater 
in Rom vor kurzem einer weitgehenden Er- 

neuerung unterzogen worden, da der im Jahre 1 9 1 1  

anlaBlich der Weltausstellung errichtete Bau raum- 
lich wie technisch nicht mehr den heutigen An- 
spriichen geniigte. Die Biihne wurde mit den letzten 
Erfindungen ausgestattet. An Stelle der alten Zentral- 
heizung ist eine neuzeitliche Klima-Anlage getreten, 
und Zuschauerraum, Foyer, Gange und Treppen bieten 
sich heute in einem vollig veranderten Gewande dar.

Gegeniiber der einstigen etwas iiberladenen Atmo- 
sphare mag der Zuschauerraum in seiner jetzigen 
konstruktiven Strenge zunachst vielleicht etwas kahl 
erscheinen, doch in seiner Farbstimmung wirkt er 
durchaus warm und lebensvoll. Das lichte Grau der 
Wandę, das sich an der Decke in einem zarten Grim 
fortsetzt, ergibt zusammen mit dem Korallenrot des 
Biihnenvorhangs und der Bestuhlung einen Akkord

von lebenssteigernder Festlichkeit, der durch die 
schwarzen Marmorsaulen und die mattkristallenen 
Briistungsaufsatze noch wirkungsvoll verstarkt wird.

DaB auch das gesellschaftliche Element im moder- 
nen italienischen Theater nichts an seiner traditio- 
nellen Bedeutung eingebiiBt hat, geht aus der groB- 
ziigigen Anlage und kostbaren Ausstattung von Auf- 
gangen und Foyer hervor. Die Zusammenstellung 
von weiBem und grauem Lasamarmor, Sekuritkri- 
stallglas und Bronze schafft eine Atmosphare, wie 
man sie sich kaum reprasentativer denken kann.

Unwirklich fast leuchten dazwischen die farbigen 
Glasuren des groBen Fayence-Reliefs »Orpheus und 
Eurydice« an der Barwand hervor. Eine lockere, 
architektonisch feinempfundene Komposition des 
Bildhauers Melandri aus Faenza in den Tónen: Grau, 
Grim, Porphyrrot und Gold, die Erinnerungen an 
Festdekorationen des 1 8 . Jahrhunderts wachruft. h . h .
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GEWACHSENE UND GESTALTETE FORM
VON ARCHITEKT ALBRECHT LEO MERZ—STUTTGART

endlich zu beschenken, um so mehr ais es keiner 
Vorbereitung und keines Aufrufs iiberlegender Krafte 
bedarf, weil es nur Melodie ist, die uns, ohne ins Be- 
wuBtsein zu greifen, in ihre stille, reine Fiihrung 
nimmt, aus der wir alsbald, wahrhaft befreit und 
im Innersten erhoben, entlassen werden.

Nicht nur vermag zum Beispiel ein einfaches stilles 
Gerank selbst den schweren Eichentisch, der so 
selbstbewufit im Raume steht, ais ware der Raum 
nur ihm zulieb gebildet, aus seiner allzu sicheren 
Gefiigtheit zu lósen, um ihm jene heimliche Schwebe 
zuriickzugewinnen, die das untriigliche Merkmal 
alles wirklich Lebendigen ist -  auch die Vase, die 
der Bildner aus seiner Werkstatt entlaBt, wohl be- 
htitet in ihrer vollendeten Form durch die sichere 
Fiihrung der auBeren Kontur, -  wie wird sie in ihrer 
oft allzu selbstgefalligen Gesammeltheit neu belebt 
durch das pflanzliche Ereignen! Ja: es scheint, ais 
ob sie erst durch die Einbeziehung des Pflanzlichen 
in ihren Formbezirk befahigt wtirde, ihr Formgesetz 
ganz zu erfiillen, sei es auf Grund der Spannungs- 
steigerung infolge der gegensatzlichen Wirkung oder 
auf Grund der sich gegenseitig unterstiitzenden Ge- 
barde der natiirlichen und der kiinstlerischen Form.

W ie tief miissen wir uns mit der Pflanze im Inner
sten verbunden fiihlen, daB wir immer wieder, 

wenn es gilt, unseren Lebensraum melodisch zu er- 
fiillen oder uns iiber begriffliche Formulierungen zu 
erheben, uns ihrer heimlichen Wunder erinnern!

Jauchzend lassen wir sie aus steilen Stengelglasern 
steigen, um zu erleben, wie sehr die ganze Umgebung 
mitschwingend sich einbezogen fiihlt in ihren be- 
lebenden Rhythmus. -  Bauchige Vasen fiillen wir 
mit ihrer iippig bunten Last, um ein Sinnbild des 
wilden Rauschens ihrer festlich-farbigen Pracht aus 
der Weite landschaftlicher Entfaltung in unsere 
nachste Nahe zu zaubern.

Am iiberzeugendsten aber ist die einzigartige Wir
kung der pflanzlichen Formkraft dort, wo ihr spring- 
brunnenartiges Entfalten, vor allem in Gegensatz- 
wirkung zu einem sicher in sich ruhenden GefaB, 
berufen zu sein scheint, dem Formreichtum einer auf- 
rauschenden und zuriicksinkenden Wasserkaskade 
eine natiirlich-lebendige Bestandigkeit zu verleihen.

Gerade weil das ungeheuere Tempo der Zeit vieles 
verkummern liefl, was uns in friiheren beschaulichen 
und besinnlichen Tagen Begliickung brachte, ver- 
mag uns dieses pflanzliche Sein und Geschehenun-

STAATL. PORZELLAN-MANUFAKTUR-BERLIN »VASEN MIT BLAUMALEREU DEKOR: ELSE MOCKEL
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M eis terk lasse  fu r  T e x til-  
kunst in K refe ld

Zur Behebung des Mangels an 
guten, schópferisch-kiinstlerischen 
und gleichzeitig textil-fachkundi- 
gen Musterzeichnern (Entwerfern, 
Koloristen usw.) wurde im vorigen 
Jahr in Zusammenarbeit von Staat, 
Stadt Krefeld und der Wirtschafts- 
gruppe Textilindustrie an der Hóhe- 
ren Fachschule fur Textilindustrie 
in Krefeld unter der Leitung von 
Prof. Muchę die Meisterklasse fur 
Textilkunst eingerichtet. Das erste 
Schuljahr hat gezeigt, welche aufier- 
ordentlich kiinstlerische Entwick- 
lung die Ausbildung an der Meister
klasse bewirkt hat.

Am i. April 1940 nimmt die 
Meisterklasse fur Textilkunst neue 
Studierende auf. Es kónnen nur 
kiinstlerisch besonders Begabte, die 
bereits textil-technische Vorkennt- 
nisse besitzen, zugelassen werden. 
In besonderen Fallen werden zur 
Ermoglichung des Studiums Sti- 
pendien gewahrt. Die Meldung der 
Bewerber hat an die Wirtschafts- 
gruppe Textilindustrie, BerlinW35, 
Rauchstr. 20, zu erfolgen.

A uch im  K rieg e  los vom  
K its c h !

Solange wir an der Front fur 
unseren Sozialismus kampfen, ha- 
ben wir ihn in der Heimat nicht 
ausgemottet, er wird weiter ent- 
wickelt, und jeder einzelne soli auch 
wahrend des Krieges in steigendem 
Mafie an ihm teilhaben. — Zum 
Sozialismus gehort auch der Kampf 
gegen den Kitsch. Denn es ist eine 
Erfahrung, dafi der Kitsch immer 
sich da einnistet, wo das Geld knapp 
ist, in der Arbeiterwohnung zum 
Beispiel. Noch heute finden wir da 
die kalte Móbelpracht von vor dem 
Kriege in billigen Imitationen einer 
geschaftstiichtigen Industrie, mas- 
senweise hergestellte Katalogware, 
hochglanzpolierte Sofa-Umbauten 
mit Spiegeleinlagen und reichver- 
zierte Vitrinen mit Kristall, das 
niemals gebraucht wird.

Seit 7 Jahren fuhrt die Partei 
einen heftigen Kampf gegen diesen 
Betrug am Arbeiter. Dieser Kampf 
geht auch im Kriege weiter. Das

eimstattenamt der Deut- 
rbeitsfront veranstaltet zur 
•jraz eine Ausstellung vor- 
,n )>Deutschen Hausrats«, 
! nach Entwiirfen des 
eimstattenamtes und nach 
hen Entwiirfen zeigen die 
g und geben klare Bei- 
•auberer deutscher Woh- 
—tellungen. — Keine Zim- 

kostet mehr ais

Geben Sie Ihrem Heim eine kultivierte 
Atmosphare durch M ay-M óbel. Es 
sind von Kunsłlerhand geschaffene 
Meisterwerke aus edelstem Materiał. 

Der Kenner urteilt:

e m

Sie erhalten May-Móbel 
allen erstklassigen Fachgeschaften

A' M A Y ,  m o b e l f a b r i k e n
ST UT T GA RT - S  • H O L Z S T R A S S E  3-9

Welchen Erfolg diese Arbeit der 
Deutschen Arbeitsfront eben jetzt 
auch im Kriege hat, beweist ein 
Entschlufi der Leitung der Steyr- 
Hermann-Góring-Werke in allen 
gegenwartig im Bau befindlichen 
Gefolgschaftssiedlungen Muster- 
wohnungen mit vorbildlichem 
»Deutschen Hausrat« einzurichten, 
mit Móbeln und Einrichtungs- 
gegenstanden also, die sowohl in 
der Form wie in der Ausfiihrung 
und im Preis den Bedingungen des 
Reichsheimstattenamtes entspre- 
chen. Um jedem Gefolgschaftsmit- 
glied die Beschaffung dieses Haus- 
rates auch praktisch zu ermóg- 
lichen, ist die Betriebsfiihrung be- 
reit, allen betriebstreuen Siedlern 
die erforderlichen Mittel gegen 
Riickerstattung in kleinen Raten 
zur Verfiigung zu stellen.

Das Reichsheimstattenamt der 
Deutschen Arbeitsfront beabsich- 
tigt, diese wirksame Form der 
Kitschbekampfung auch bei an- 
deren grofien Bauobjekten durch- 
zufiihren.

N euform ung  und Fór- 
derung des W ohnungs- 

A usstattu n g sw esen s  
in ita lie n

Das Italien der Ara vor Musso- 
linis Marsch auf Rom kannte eine 
óffentliche Fiirsorge fiir das Woh- 
nungswesen nicht. Wahrend auf 
der einen Seite in den prachtvollen 
Palasten des alten italienischen 
Adels eine verschwenderische und 
oft beinahe atembeklemmende 
Pracht herrschte, fanden sich Diirf- 
tigkeit und Geschmacklosigkeit 
meistens in den Wohnungen der 
Burger und der Arbeiter. Trotzdem 
machte man auch im friiheren 
Italien bereits die Klassenunter- 
schiede nach der Wohnart, man 
lebte entweder in feinen oder in 
plebejischen Verhaltnissen, und 
oftmals gab sich der italienische 
Burger Mtihe, in einer »guten 
Stube« seiner Wohnung alles das 
zusammenzutragen, was ihm ais 
gut und vorteilhaft fiir sein An- 
sehen erschien.

Freilich gab es bereits seit dem 
Jahre 1909 einen Verband der 
italienischen Wohnungsarchitekten 
mit dem Sitz in Florenz, auch gab 
es seit der Jahrhundertwende meh- 
rere Zeitschriften, die sich in erster 
Linie mit Wohnungsausstattungs- 
fragen befafiten. Aber das alles 
war Stiickwerk, fiir die Wohnkultur 
des Durchschnittsbiirgers des Lan- 
des kam dabei nicht viel heraus. 
Mussolini wandte diesem Gebiet 
bereits im Jahre 1922 sein Inter- 
esse zu, er liefi ein Preisausschrei-

Bei Anfragen bitten wir stets auf die „Innen-Dekoration“ Bezug zu nehmen
111 v
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Das ist die neue

EINBANDDECKE 193 9

ben fur das »Arbeiterwohnungs- 
wesen« ergehen, mit dem mehr ais 
i Million Lirę an diejenigen Innen- 
ausstatter verteilt wurden, die 
gleichzeitig billige, gut ausgefiihrte 
und dem neuzeitlichen Geschmack 
angepafite Wohnungseinrichtungen 
fur den »kleinen Mann« Italiens 
entwerfen konnten. Diese Aufgabe 
erschien sehr einfach, sie zeigte 
aber dann ihre Schwierigkeiten, ais 
von 679 Eingaben sofort 643 yer- 
worfen wurden, weil sie sich ein- 
seitig an uberlieferte Methoden und 
Piane hielten.

Ais die Korporation fur Holz- 
wirtschaft mit der Unterabteilung 
»Móbelbau und Einrichtungswesen« 
im Jahre 1931 ins Leben gerufen 
wurde, sagte der Leiter dieser Kor
poration folgendes: »Es muB unsere 
Aufgabe sein, dem Arbeiter in 
Italien erst ein Heim zu schaffen. 
Wer arbeitet, braucht Erholung, 
Erholung beginnt aber stets zu 
Hause. Deswegen muB dieses Zu- 
hause derart eingerichtet werden, 
daB man es immer wieder gem auf- 
sucht und daB man sich seiner 
nicht zu schamen braucht, auch 
wenn man kein begiiterter Mensch 
ist.« — Man kann also sagen, daB 
es immerhin zehn Jahre bedurfte, 
bis das im Jahre 1922 durch ein 
amtliches Preisausschreiben er- 
strebte Ziel der Herstellung von 
guten Einrichtungen zu mittleren 
Preisen in der Korporation des 
Faches einen festen Willen und da- 
mit einen tragfahigen Boden fand.

Die Faschistische Partei arbei- 
tete seit nunmehr neun Jahren mit 
der Korporation Móbelbau und Ein- 
richtungswesen engstens insoweit 
zusammen, ais sie Propaganda fur 
die mittlerweile ais gut befundenen 
Serienausstattungen betrieb, und es 
erst einmal dazu brachte, daB der 
Arbeiter und Bauer in Italien die- 
sem Projekt iiberhaupt sein Inter- 
esse zuwendete. Es muB gesagt 
werden, daB diese kulturelle Schu-

lungsarbeit viel mehr Miihe ko- 
stete, ais das in einem mitteleuro- 
paischen Lande erwartet werden 
konnte, denn leider waren Jahr- 
hunderte vergangen, ohne daB man 
diesen Schichten der italienischen 
Bevólkerung auch nur die schritt- 
weise einsetzenden Segnungen 
einer gesteigerten Wohnungshy- 
giene zum NieBnutz yerschafft 
hatte. Das wurde nunmehr ganz 
anders, nachdem auch die Fach- 
schaft der Architekten und Woh- 
nungsausstatter ins Leben gerufen 
worden war, die seit dem 1. August 
1932 ihrerseits eine ausgebreitete 
Propaganda in den bisher yernach- 
lassigten Volkskreisen betreibt.

Diese italienische Fachschaft der

Jeder Buchbinder Ihres Ortes kann die gesammelten 

Hefte des Jahrgangs 1939 sachgemaB in die neue 

Einbanddecke binden. Wo dieses nicht moglich ist, 

Cibernehmen wirgerne diese Arbeit bei Frankozusen- 

dung der Hefte. An Kosten entstehen in diesem Falle:

E in b a n d d e c k e ...................... RM 3 .—

B u c h b in d e rk o s te n ...............  RM 3 .—

R u c k s e n d u n g  d e s  B a n d e s  RM -.7 5
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Architekten und der Wohnungs- 
ausstatter hat aber einen beson- 
deren AusschuB gebildet, dessen 
Aufgabe es ist, in enger Zusammen- 
arbeit mit Arzten, Lehrern, Offi- 
zieren und Volkserziehern jeder Art 
die besonderen Voraussetzungen zu 
studieren, unter denen es moglich 
sein wird, fiir die verschiedenen 
Interessengruppen der italieni
schen Burger die geeigneten Woh- 
nungsausstattungen zu schaffen. 
Denn immer wieder ist der Lehrsatz 
aufgestellt und von den Fachleuten 
in Italien bewiesen worden: »Nicht 
nur eine hygienisch und sanitar 
einwandfreie Wohnung garantiert 
die Gesundheit und Zufriedenheit 
des Volkes, dazu gehdrt vor allen 
Dingen auch die Schaffung eines 
gediegenen Raumausstattungswe- 
sens.« Nur diejenigen aber, die wie 
die oben genannten Berufsange- 
horigen standig mit den yerschie- 
denen Volksgruppen in engsten Be- 
ziehungen leben, kónnen dazu die 
Richtlinien in geeigneter Weise

R A U M G E S T A L T E R
m. yidseitigcr Erfahrung, groBem V erkaufstalent u. hervorrag Geschmack 
in Stil u. Modern sucht fur sofort oder 1 4. 1940 neuen W irkungskreis. Bin 
nur m ersten Hauscrn tat.g  gewesen. Beste Refereneen. Fuhrerschcin 3. 
Angeb. unt. K. U. 7179 an »lnnen>Dekoration«, S tu ttgarf.O , N eckarstr. 121.

Wel tgeschehen in Wort und Bild bringt

WIR HMD DIE WELT
Diese neue weltpolitische Monatssclirift mit ihren vielen Bildern konnen Sie unverbindlich sofort 
kennenlernen, wenn Sie sich von Ihrem Buchhandler die neue Werbeschrift mit Bildproben 
und ein kostenloses Probeheft kommen lassen. Sie werden manche Anregung davon haben. 

Die Zeitschrift selbst ist billig: im Vierteljahr RM 4.—

K U R T  \ r O  W  O C K E L  Y E B L A G  H E I D E L B E R G

Tudakozódas eseten tessek kerem a »Innen-Dekoration«
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geben. Deswegen muB man es ais 
eine fortschrittliche Leistung der 
Fachschaft Architekten und Woh- 
nungsausstatter in Italien erkennen, 
daB diese eben die erwahnten Quer- 
verbindungen aufgenommen haben.

Eine andere Verbindung, die in 
dieser Hinsicht bereits umwalzend 
gewirkt hat, ist die Zusammenar- 
beit mit der staatlichen Kommis- 
sion fiir Arbeitsgliederung. Dieses 
Gremium hat ais eine seiner wich- 
tigsten Aufgaben die Bewirtschaf- 
tung der vorhandenen und von der 
Bewirtschaftungsstelle zur Ver- 
fiigung gestellten Rohstoffe, also 
auch des Holzes. Von dieser Kom- 
mission wird dem italienischen 
Móbelbau das notwendige Holz fiir 
die Innenausstattung zur Verarbei- 
tung iibergeben, wobei sich aber 
hinsichtlich der Art und der Eig- 
nung in den letzten Jahren noch 
immer Mangel ergeben haben. 
Deswegen hat nun die Fachschaft 
der Architekten und der Innen- 
ausstatter gemeinsam mit der Kor- 
poration fiir Holzwirtschaft eine 
Untersuchung angestellt, welche 
Holzarten und sonstigen Materia- 
lien fiir den italienischen Ver- 
braiich am meisten zur Anwen- 
dung kommen. Dabei hat man dann 
das Ergebnis gezeitigt, daB in frii- 
heren Verteilungsperioden oft sol- 
che Holzarten zugewiesen wurden, 
mit denen der italienische Innen- 
ausstatter fiir die neuen Einrich- 
tungsgegenstande ein Hauptprinzip 
der neuitalienischen Schopfung 
nicht erfiillen konnte, namlich das 
Prinzip der Dauerhaftigkeit.

Denn die italienische Wohnungs- 
ausstattungskunst soli heute nicht 
nur schone und niitzliche Gegen- 
stande auf den Markt bringen, es

m m m m m m .

Ethłe
P rrsrrT rp p itln
von s e lte n tr  Farbenschónheit

Słergm iiUer
S tu t tg a r t  • K o n ig s tr. 16

Fachg**chatt f i i r  T ppp ich e .G ard in en , 
m óbeltfoffp.Tapeten. Linoleum

Der groBte Vorzug ist die
S O F O R T - S K A L A
welche fiir alle Bel ichtungs- 
verhaltnisse die Zeit sofort 
ablesenlafit.Seinevorteilhafte
WELLENSCHLITZBLENDE
erfaBt nur den Bildausschnitt, 
der fiir die Aufnahme in Betracht 
kommt. Deshalb besonders fiir 
FARBAUFNAHMEN geeignet.

,H o rv e x "
T n ^ B e re i ls c h a f łs s te i lu n g

METRAWATT A. G. Nu RNBERG- O
FABRIK ELEKTR. MESSOERATE

soli sich durchweg auch um solche 
Artikel handeln, die dem Kaufer 
in der Tat fiir ein Lebensalter stan- 
dig ohne Verlust des Wertes zur 
Verfiigung stehen. Gerade das aber 
war friiher ein Mangel des italie
nischen Mobelbaues gewesen, daB 
er zu sehr auf billige und 
leichte Materialien sich begriindete, 
so daB solche Kaufer aus dem 
Mittelstand jener Zeit, die sich nun 
wirklich etwas besser einrichten 
wollten, ais das allgemein der Fali 
war, ernstliche finanzielle Verluste 
erlitten. Das machte dann mutlos 
zu neuen Anschaffungen, und damit 
trat fiir ganz Italien eine Periode 
des Stillstandes auf diesem Gebiet 
ein, das an und fiir sich bereits ge- 
niigend Schwierigkeiten in der all- 
gemeinen Entwicklung zu iiber- 
stehen gehabt hatte.

Wenn wir oben bereits auf die 
rege Mitarbeit der Faschistischen 
Partei bei diesem Kulturwerk hin- 
wiesen, so kónnen wir noch hin- 
zusetzen, daB auch Wanderaus- 
stellungen fiir Wohnungswesen seit 
dem Jahre 1928 ins Leben gerufen 
wurden, die jeweils an einem Zen- 
tralort, der auch von den dicht be- 
vólkerten Landgemeinden leicht 
zu erreichen war, mindestens 3 Mo- 
nate (und nicht etwa nur auf un- 
fruchtbare, kurze Zeit) vor die 
Augen der italienischen Bevólke- 
rung gebracht wurden. Solche Aus- 
stellungen haben immer wieder 
das lebhafteste Interesse des Duce 
und der ganzen Fiihrerschaft Ita- 
liens gefunden, auch Kónig Viktor 
Emanuel hat verschiedentlich diese 
Ausstellungen besucht. Um diesen 
Veranstaltungen aber eine prak- 
tische und volkswirtschaftliche 
Seite zu geben, wurden den Kaufern

Fiir anspruchsvolle Leser
33runo 33 r e F) m
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Q j e g r o p e  u n b  f r e ie  ® e ( in n u n g ,  b ie  a u s  b ie fe n  g ( f a n s  

f p r id > ( ,  b a f  m id >  b a n  n e u e m  e r g r i f f e n . "

( U n i b . r p r p f .  S r .  3 o f e f  3 I a b l e r )

£urt 3 ■ c f e I

B e r  f i le in e

Otoman. 5. Saufenb. 3"n Ceinen [K3IT 6.50

yvof. S r . ^ofcf [ftabler urfeilf: ,,©ne reine unb $arfe 
Sid)fung um bas menfd)lid)fie ©e^eimnis."

„(Sin J^rauenbud) unferer Sagę. Ser [Koman einer 
grogen Ciebe." (OTeues ZBiener £agblaff)

„5turf 3iefel I>af fid) mit biefem [Koman gan§ nad) 
borne gearbeifef."
(3 r. ZBiIt>elm ZBefiecf er in ber 23erliner !Bbrfen=3eitung)

„£urf 3irfel fdjricb l)ier mif urfprunglid)er ftraff bie 
Sragobie einer grofcn Ciebe/' ([Kojlocfer Zlnjeiger)

Cena dfjrift

<£rinnerungcn 
einer Hberfiuffigen

5. Saufenb. 3n  Ceinen [K3Xt 5.40 
„ipier ift 5 rauen= unb [Jltufferfum, 3I?enfd)lid)feif unb 
2Ciffen um bie fcf)ir»eren unb fd)bnen Singe bes Sa= 
feins mif gelaffener ^raff erjatłlf. . . (Ss roirb feine 
8xau unb feinen DTtann geben, ber biefes biffere 0 d)idf= 
fal bes [KTabdiens unb ber Jrau  Cena (Sbrifi nid)f mif 
mal>rer (5rfd>u£ferung Iiefi." (®erliner Sorfen=3 ^ifung) 
„OTtan mirb biefes SuĄ) ber ju friit) geftorbenen ober= 
baperifc^en ©id)fcrin Cena (5t>rifł nac^ bem Cefen er= 
fc^iifferf aus ber ^anb legen. (?s ifi bas Silb eines 
[Jltenfciienlebens, bas auf fd>roeren ZBegen ju feiner 
Zfufgabe n?ud)S, baperifd>es 33oIf unb Canb ju fdńlbern, 
mif einer finnenf>affen unb plaflifd>en ^raff, bie biefe 
©id)ferin ber ,[Kumpli)anni' unb ber ,®auern' neben 
Cubroig Sporna tfelif."
( ^ e r m a n n  © f a b l  i n  D T J u n d ) n e r  J le u e f l e  J l a d ) r i d ) f e n )

A D O L F  L U  S E R  Y E R L a q , W I E 1 S  C U D  L E I P Z I G

Al escribir a los anunciantes menciónese el „Innen-Dekoration“
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der auf derf Ausstellungen gezeig- 
ten Mustereinrichtungen Verbilli- 
gungen bis zu 35 Prozent der 
Grundpreise gewahrt, wobei dann 
die Gemeinden, in denen diese Aus
stellungen gerade stattfanden, die 
Differenz den Herstellern der Ein- 
richtungen ersetzten.

Wir sehen aus diesen Tatsachen, 
daB die italienische Verwaltung in 
Stadt und Land bemiiht war, zu- 
erst uberall groBe Gruppen von 
neuzeitlich und gut ausgestatteten 
Hausstanden zu schaffen, die dann 
gewissermaBen ais die Propagan- 
disten der neuen Ausstattungs- 
Epoche im italienischen Wohnungs- 
wesen dienen konnten. Die Tat- 
sache, daB allein in Rom in der Zeit 
vom 1. Juli 1930 bis 1. Juli 1938 
mehr ais 140000 Haushalte mit 
neuen Móbeleinrichtungen und 
zum gróBten Teil unter der (ge- 
meindlich verbilligten) Mitwirkung 
von Innenausstattern auch mit neu- 
zeitlichen Zubehórmaterialien, Ta- 
peten, Teppichen, Gardinen, Vor- 
hangen usw., ausgeriistet werden 
konnten, wird uns beweisen, daB 
die hier geschilderte Aktion zur 
Neuformung des italienischen Woh- 
nungsausstattungswesens von ei- 
nem vollen Erfolg begleitet ge- 
wesen ist. In anderen italienischen 
Stadten sind die Erfolge in ahn- 
licher Weise statistisch erfaBt wor- 
den, und man kann sagen, daB auch 
in den rein landlichen Gebieten 
diese Aktion ein erfreuliches Echo 
gefunden hat. Ware es bei der Ein- 
zelpropaganda der Fachgruppe ge- 
blieben, so ware wahrscheinlich 
nicht viel dabei herausgekommen, 
immer wieder muB darauf hinge- 
wiesen werden, daB eben durch die 
oben bereits geschilderten Quer- 
verbindungen mit anderen Inter- 
essengruppen diese volle Auswir- 
kung hat erreicht werden kónnen.

Bohner-Handetrockner
Qualitat — preiswert

ROBERT SCHOTTLE
Komra. Ges.

Reicbenbacb/Fili 74, Wiirttembf.

J e t z t  in N e u d r u c k  w i e d e r  l i e f e r b a r :

W O H  NZIMMER 

SITZECKEN 

UND KAMINE
Preis RM 4.80

85gro0e,eindrucksvolleAbbildungenunter- 

richten iiber die Gestaltung des zeitge- 

m&0en Wohnzimmers, Ober die Einrichtung 

der beliebten Sitzecke und uber die Ein- 

fiigung des Kamins in den Wohnraum.

„B E H A G LIC H K E IT  IM HEIM 11 ist das Leit- 

m otiv fu rdas neue Buch; Anregungen.H in- 

weise und Beispielezu geben sein Zweck.

Ein Buch, das jedermann Freude macht, 

dem Fachmann in W ohnungsfragen aber 

unentbehrlich ist.

VERLAGSANSTALT 

ALEXANDER KOCH GMBH.
STUTTGART-O

Man ist vor allen Dingen bei den 
Herstellergruppen, die fur das Woh- 
nungsausstattungswesen ais Mit- 
arbeiter wichtig sind, von dem so 
kostspieligen Experiment befreit 
worden, das friiher so viele Opfer 
gefordert hatte an unnótigen Aus- 
gaben und an Festlegungen von 
Betriebsgeldern. Heute wird jeder 
neue Entwurf von den fachlich 
berufenen Stellen sorgsam gepriift, 
er wird erst dann in den allge- 
meinen Produktionsgang herein- 
genommen, wenn seine Ausfiih- 
rung sich ais allgemein niitzlich er- 
wiesen hat. Dabei ist man nun aber 
auch keineswegs zur reinen Scha- 
blonenarbeit gelangt, sondern ist 
im Gegenteil bestrebt, durch unter- 
scheidende Feinheiten jedem Heim 
die Originalitat zu erhalten bzw. 
erst neu zu schaffen. Hier liegt ja 
gerade die besondere Aufgabe der 
italienischen Innenausstatter un- 
serer Tage, durch solche Fein
heiten der Ausstattung den Sinn 
fiir die Behauptung des eigenen 
Wesens bei jedem einzelnen zu 
wecken. Auch das entspricht wieder 
der Forderung des Duce, der be
reits am 22. Mai 1925 in Livorno 
sagte: »Es liegt uns nicht an Man- 
nern, die in der Leistung klein sind 
und in ihrem Heim falsche Pro- 
pheten darstellen wollen. Alles 
kommt uns darauf an, daB der 
Mann zu Hause schon ein Mann ist, 
und wenn er daraus hervorgehtin die 
Massen unseres Volkes, beurteilen 
kann, was gut und was schlecht 
ist.« Man kann das etwas kiirzer 
ausdriicken mit dem Worte eines 
italienischen Schriftstellers: »Gute 
Umgebung macht ganze Kerle.«

Dieses Ziel hat man in der Neu
formung der italienischen Aus- 
stattungswirtschaft an die Spitze 
aller anderen Aufgaben gestellt. 
Wie man heute bereits aus der 
iSjahrigen Kulturarbeit auf diesem 
Gebiete sagen kann, sind die Er
folge nicht ausgeblieben; es wird 
nicht mehr sehr lange dauern, und 
das italienische Volk wird ganz all
gemein wissen, daB zu Hause das 
Leben des Menschen und des Volks- 
genossen seinen Ausgang nimmt.

Theodor Sauer

I N N E N s

D E K O R A T I O N
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W e ttb e w e rb
Umgestaltung eines neuen Mark- 

tes in Stralsund. Abgabefrist: i. Sep- 
tember 1940. Teilnehmerkreis: Alle 
in Pommern, Mecklenburg, Schles- 
wig-Holstein, Hamburg, Gau We- 
ser-Ems, OstpreuBen, Danzig, Ber
lin und Kurmark geborenen oder 
seit mindestens einem Jahr dort an- 
sassigen, freischaffenden und ange- 
stellten Architekten (Mitglieder der 
RdbK), sowie die bei Behórden an- 
gestellten und beamteten Architek
ten. Preise: 1. Preis 3000 RM., 2. 
Preis 2000 RM., zweimal 3. Preis je 
1000 RM., viermal Ankaufe je 
300 RM., zusammen 8200 RM. Lei- 
stungsumfang: Ansichtszeichnun- 
gen samtlicher Gebaude 1:100 
(nicht farbig), 2 Schaubilder von 
iiber 5° X 80 GróBe, 1 Lageplan 
1: 500, 1 Erlauterungsbericht.

Unterlagen beim Stadtbauamt 
Stralsund gegen Einsendung von 
5,- RM.

Bei d e r M ó b e lfab rik  
H u p fe ld  Z im m e rm a n n  AG.
in Bóhlitz-Ehrenberg bei Leipzig 
feierten Direktor Walther Zimmer
mann, Seifhennersdorf, am 6. April 
das 25jahrige und Prokurist Emil 
Geudtner, Leipzig, am 1. April das 
4ojahrige Arbeitsjubilaum.

M U N C H EM , B oyeriłr. 77 .

Riloga-Rollringe und Laufsdiienen
fur Fenster- und Erkerdekorationen,£ | g l
Kabinen, Bettnischen u. dergleichen? i t |
in aller Welt bekannt und beliebt.

JULIUS SCHMIl*
GEGRUNDET 1853

B E R L IN  SW  6 8 ,  W assertorstr. 46/47

T, REMSCHEID-DORFMUHLE
M E T A L L W A R E N F A B R IK E N

W IL N  V I. Haydn-Gasse 5

Sind e le k tr is c h e  
H eiB w asseran lagen  in 
K le in w o h n u n g en  w ir t -  

sch aftlich ?
Zum heutigen Komfort in Klein

wohnungen, in Mietwohnungen 
oder kleinen Eigenheimen in Sied- 
lungen gehort auch die HeiBwasser- 
bereitung durch elektrische Spei- 
cher und HeiBwasserspender. Der- 
artige Anlagen miissen jedoch so 
beschaffen sein, daB sie der wirt- 
schaftlichen Lagę der Bewohner an- 
gepaBt sind, und daB einer Ver- 
schwendung von HeiBwasser vorge- 
beugt wird. In diesen Kleinwoh
nungen kommen daher heute nicht 
mehr HeiBwassererzeuger mit gro- 
Ben Fassungsvermógen undHochst- 
temperaturen in Betracht.

Um den Stromverbrauch zu ver- 
mindern, und damit im Verfolg die 
Betriebsunkosten fur derartige An
lagen móglichst gering zu halten, 
sieht man heute kleine HeiBwas- 
serspender vor, die ausschlieB- 
lich mit Tagesstrom betrieben wer- 
den. Diese HeiBwasserspender sind 
mit Temperaturregler versehen, die 
die Stromausschaltung dann vor- 
nehmen, wenn das Wasser eine Ge- 
brauchstemperatur von 60 bis 65° C 
erreicht hat. Man braucht also bei 
derartigen Anlagen in kleinen Woh-

11

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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ertlieferani zeigt Ihnen gern die hand- 

haltsceichen NORTA-MUSTERBUCHER

NORDDEUTSCHE T A P E T E N F A B R IK  H O L S C H E R  &  B R E IM E R  •  I A N G E N H A G E N  V O R  H A N N O Y E R
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bec meifs nudj einen eMen cTropfen motyl 
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m it bem uollen, cunben MJeinbuft unb bem 

milben »meinigen« (^efctymaif.

Vi preghiamo di riferirvi sempre alla „Innen-Dekoration1
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nungen nicht das Wasser auf 850 C 
zu erwarmen, da die Wassertempe- 
ratur von 60 bis 65° C allen im 
Kleinhaushalt auftretenden Be- 
darfsfallen geniigt. KostenmaBig 
umgerechnet brauchen diese Spen- 
der nur 70 Prozent des Stromver- 
brauchs gegeniiber den Speichern, 
die das Wasser bis auf 85°Cerhitzen. 
Auch die Temperaturverluste betra- 
genwahrend der Aufheizzeitundder 
Betriebspausen nur etwa 65 Prozent 
der bei 85° C auftretenden Verluste.

DaB derartige Klein-Wasserspen- 
der auch nur eine geringere Menge 
Mischwasser liefern kónnen, ist ein- 
leuchtend. Dieser kleine Nachteil 
wird jedoch mit Riicksicht auf die 
Ersparnisse gern in Kauf genom- 
men. Besonders in kleinen Haus- 
halten, wo mit jedem Pfennig 
gerechnet werden muB, ist die 
Nachtaufheizung von Wasser bis 
zu 85° C unwirtschaftlich.

Bei gróBeren Anlagen, die mit 
hohen AnschluBwerten betrieben 
werden, konnte man nachweislich 
eine HeiBwasservergeudung fest- 
stellen. Diesem Ubelstand begegnet 
man bei den HeiBwasserspendern in 
Kleinwohnungen dadurch, daB man 
einen Druckknopfausloser vorsieht, 
der den Strom begrenzt und ihn 
beim Ansprechen des Temperatur- 
reglers vom Netz abschaltet. Der 
Automat kann dabei den Strom 
nicht mehr selbsttatig einschalten.

Kleinwohnungen mit zwei oder

K L A Y IA N O S

formvollendete, klangschóne Klein- 

klaviere, zu den neuzeitlicnen Wohn- 

móbeln passend, in jeder Holz- u. Stilart

F E R D .  M A N T H E Y
F iu g e l-  u n d  P ia n o fo r t e fa b r ik  • B e r l in  3 6

W A S  S O L L T E N  W I R  L E S E N

M e in e  E rfa h ru n g e n  m it  d e r  L e ic a

Von Dr. Paul Wolff. Breidenstein Verlagsgesellschaft, Frankfurt a. M.
RM. 9.80

Dieses Werk miiBte im Biicherschrank jedes ernsthaften Liebhaber- 
photographen zu finden sein. Ausgestattet mit 200 hervorragenden Bil- 
dern gibt es Anschauungsunterricht in bester Form, dazu Erlauterungen, 
die dem nach Vervollkommnung strebenden Laien von groBem Wert 
sind. Langjahrige Erfahrungen und intensive Hingabe an die Kunst des 
Photographierens schufen dieses yorbildliche Buch. Hermann Carl

drei Zimmern reichen mit HeiB
wasserspendern von s Liter Inhalt 
und Druckknopfausloser aus. Man 
verwendet hier zweckmaBig den 
Porzellanspendermit einer Nennauf- 
nahme von 1200 Watt, der in etwa 
15 Minuten das Wasser auf 60 bis 
65° C bringt. Der Strom wird hier 
bei Erreichung dieser Temperatur 
vermittels des Druckknopfauslo- 
sers vom Netz abgeschaltet. Soli der 
Spenderweitergeheizt werden, dann 
kann man das Gerat nur durch Ein- 
driicken des Druckknopfes im Au- 
tomaten in Betrieb setzen.

In Dreizimmerwohnungen und 
fur groBere Anspriiche kann man 
einen 10-Liter-Spender vorsehen, 
der einen Stromverbrauch von 2000 
Watt besitzt, und die Wassermenge 
in etwa 20 Minuten auf 60—65° C 
aufheizt. Dieser Spender reicht u. a. 
fiir die Bereitung eines Brausebades 
aus. Kleinhaushalte mit gróBerer 
Kopfzahl verwenden zweckmaBi- 
gerweise einen 30-Liter-Porzellan- 
Speicher mit Badearmatur, der 
zwar fiir die Zubereitung eines 
Wannenbades nicht ausreicht, je
doch fiir ein kleines Sitzbad oder fiir
zweihintereinanderfolgendeBrause-
bader geniigt. Aus allen diesen Dar- 
legungen kann man ersehen, daB 
auch in kleinen und mittlerenHaus- 
haltungen die Indienststellung elek- 
trischer Heifiwassererzeuger nicht 
nur vorteilhaft, sondern auch wirt- 
schaftlich ist. Ing. F. L.

< & #  <̂ n i m l y n j l o t M t M

'Łwj&m  W  9, M l

INNEN-AUSBAUTEN HOTEL-EINRICHTUNGEN 

L A N D H A U S E R

S T O  F F E TEPPICHE G A R D I N E N

E in  M u s te rb e is p ie l
f  t ir  d ie  W irk u  ng  e in e s  sc h o n e n  P a rk e tts  
im  R au m e  —  e in  D e k o ra t io n s -T a fe lb o -  
d e n  d e s  b e k a n n te n  B e m b ć -P a rk e tts .

Bembe-Parkett-Fabrik • Bad Mergentheim S 2
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Aufnahmen: Barsotti-Floreny

AKADEMIE DER LUFTWAFFE IN FLORENZ »KOMMANDANTUR« OSTANS1CHT
ENTWURF: ARCHITEKT PROFESSOR DR. RAFFAELLO FAGNON1—FLORENZ



HOF DES KOMMANDANTURGEBAUDES PEGASUS-PLAST1K VON GIORGIO GOR1

DIE AKADEMIE DER LUFTWAFFE IN FLORENZ
ARCHITEKT: PROFESSOR DR. RAFFAELLO FAGNON1-FLORENZ

W er in den letzten Jahren in Italien gereist isl 
wird gesehen haben, daB ein freudiger Aufba 

mcht nur in Rom, sondern in allen Teilen des Impe 
riums eingesetzt hat und im Begriffe ist, Italien ei 
neues Antlitz zu geben. Von den Baumeistern, welch 
die pontinischen Stadte aus dem Sumpf wachse 
leBen, bis zu den Architekten, die sich der Neugesta! 

tung Roms und anderer Stadte widmen -  ubera 
spiiren wir die gleiche echte Begeisterung, den gle: 
chen kraftvollen Schwung, der auch die Fliegerstac 

ui oma und die iiber das ganze Imperium verstrer 
e" . au ên der italienischen Luftfahrt auszeichne 

ie Akademie der Luftwaffe in Florenz, die nac 
den Entwiirfen des Architekten Raffaello Fagnoi 
errichtet wurde, ist ein einpragsames Beispiel dafiii 
aB die italienische Baukunst nach den klassizist: 

schen Strómungen der Nachkriegsjahre zu ihren eige 
nen Wurzeln zuriickgekehrt und im Begriff ist, sic 
standig zu vervollkommnen nach den Gesetzen de 
Aufrichtigkeit und Schonheit. Ihr augenfalligste 
1940. V. 1

Merkmal ist das Streben nach Harmonie und der 
Wille zum klaren, wahren Ausdruck, der ais morali- 
sche Pflicht empfunden wird.

Nur etwa drei Kilometer vom Stadtinnern ent- 
fernt, im unmittelbaren AnschluB an die alten Park- 
anlagen der Cascinen erheben sich die vielfaltigen 
Backsteinbauten der neuen Hochschule der italieni
schen Kriegsfliegerei, die unlangst durch den Luft- 
fahrtminister, General Valle, ihrer Bestimmung zu- 
geftihrt wurde. Sie soli jeweils 300 jungen Flieger- 
offizieren Gelegenheit geben, ihre an der Kgl. Aka
demie von Caserta empfangene Ausbildung zu ver- 
vollkommnen. Die Gesamtanlage, die aus neun ver- 
schiedenen Gebauden besteht, umfaBt 11 ha, darunter 
2,5 ha Gartenflachen, die von der Experimentalstation 
fur Forstwirtschaft in Florenz bepflanzt wurden.

Das Zentrum dieser weitraumigen Anlage bildet 
das Kommandanturgebaude (Abb.: Tafel), das sich 
iiber einem ąuadratischen GrundriB von 56 m Seiten- 
lange erhebt und seine Bedeutung schon in seiner
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RAFFAELLO FAGNON1 .WOHNGEBAUDE DER AKADEMIE* TERRASSE VOR DEM KASINO

auBeren Gestaltung erkennen laBt. Eigentlich miifite 
man bei diesem Bau von zwei Gebauden sprechen, 
die in Hóhe des ersten Stockwerks durch Briicken 
miteinander verbunden sind. Diese Losung hat nicht 
nur in luftschutztechnischer Hinsicht gróBte Be- 
deutung, sondern ist auch asthetisch von hohem 
Reiz. Die Loggien des zweiten Geschosses korrespon- 
dieren aufs gliicklichste mit den groBen Óffnungen 
des Erdgeschosses und nehmen dem wuchtigen Kubuś 
das Gefiihl der Schwere. Gleichzeitig erhalt man so

einen Einblick in den Ehrenhof, der durch die Pe- 
gasus-Plastik des Bildhauers Giorgio Goris eine be- 
sondere Notę erhielt (Abb. S. 125).

Einen frischen Gegensatz zu dem dunklen Rot und 
Braun der Ziegelsteine bilden die hellen Fensterum- 
rahmungen und umlaufenden Gesimse in Stampfbe- 
ton, die die groBen Mauerflachen mit gutem Gefiihl 
gliedern, ohne jedoch den geschlossenen Eindruck zu 
zerstóren oder die monumentale Wiirde zu beein- 
trachtigen. Sie kehren bei allen Bauten in geringen
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»FLUR VOR DEN Z1MMERN DER OFF1Z1ER-SCHOLER« BULLAUGEN ZUR BEL1CHTUNG DER WASCHKAB1NETTE

Abwandlungen wieder und bilden den gemeinsamen 
Grundakkord, der die sonst in den Abmessungen und 
Einzelheiten recht verschiedenartigen Baukorper ais 
eine Einheit empfinden laBt.

Nicht minder charakteristisch fiir die moderne 
italienische Baukunst ist das Wohngebaude fiir die 
Offizier-Schiiler (Abb. S. 126), das sich infolge nur 
einseitiger Flurbebauung in einer Lange von 155 m 
am Park der Cascinen hinzieht. Hinter der groBen 
Terrasse des Erdgeschosses befinden sich die Kasino-

und Kameradschaftsraume, das erste GeschoB ent- 
halt die Studiensale, wahrend die Schiiler im zweiten 
und dritten GeschoB jeweils zu dreien in einem Zim- 
mer wohnen. Neuartig ist die Anordnung der einzel- 
nen Raume unter einem Winkel von 45 Grad zur 
Front, die getroffen wurde, um die bestmogliche Be- 
sonnung zu erzielen. Die Auswirkung in der Fassade 
und auf der Flurseite ist von hoher Eigenart, zugleich 
originell und kiihn. Die Abmessungen der einzelnen 
Stuben betragen 3,4 x 8,7 m. Jedem Zimmer ist ein
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»WOHNZlMMER« DER RAUM IST IN MAUYEFARBENEM TON OEHALTEN, T1SCH: ONYXPLATTE AUF METALLFOSSEN

VERWANDLUNG EINER WOHNUNG
ARCHITEKT :PROF.FRlTZ AUGUST BREUHAUS

Die Umgestaltung einer Wohnung, die Verwand- 
lung von Raumen und ihre Abstimmung auf die 

Bediirfnisse und Wunschvorstellungen des neuen Be- 
sitzers gehoren zu den schwierigsten und darum reiz- 
vollsten Aufgaben des Architekten. Die zu uberneh- 
menden »feststehenden« Gegebenheiten des Vorhan- 
denen setzen unelastische Grenzen und legen Be- 
schrankungen auf. Diese Hemmungen ohne Verge- 
waltigung zu tiberwinden, vermógen nur schopfe- 
rische Phantasie und ein absolutes Raumgefiihl. Das 
intuitive Einfiihlen in die immanenten Entwicklungs- 
moglichkeiten der Raume und ihrer Zuordnung, die 
irrtumsfreie Vorhersicht des Geplanten und Bezweck- 
ten, sind die unerlaBlichen Voraussetzungen fiir ein 
gutes Gelingen des Unternehmens. Es gilt, in der ver- 
wandelten Umwelt Geist und Gesinnung des neuen 
Bewohners so selbstverstandlich einziehen zu lassen, 
ais ob es sich nicht um eine Umgestaltung, sondern 
um eine ungebundene, freie Neuschópfung handelt. 
Eine Wohnung, die dem Besucher yerraten wiirde,

daB sie umgebaut ist, bewiese zugleich, daB es dem 
Architekten nicht ganz gelungen ist, eine organische 
Lósung der ihm gestellten Aufgabe zu finden. Manche 
Um- und Einbauten zwingen und zwangen alte Rau
me in eine neue Gestalt derart, daB die so veranderte 
Wohnung gleichsam immer fremd im Hause bleibt.

Wir zeigen heute Bilder von einem Wohnungsum- 
bau in Jagerndorf durch Prof. Fritz August Breuhaus, 
bei dem der vorhandene Bau gegen die Neuformung 
einen Widerstand zu leisten schien, der sich nur 
durch die in langer Erfahrung gereifte kiinstlerische 
Sicherheit desArchitekten erfolgreich iiberwinden lieB. 
So konnte dem neuen Bewohner, den Beruf und Nei- 
gung zur geselligen, unaufdringlichen Reprasentation 
bestimmen, eine Umwelt geschaffen werden, die ihm 
selber eine behagliche Wohnstatte bietet, zugleich 
aber auch sich freundlich dem Gast óffnet.

Die Eingangshalle (Abb. gegeniiber), befreit von 
unnótigen Einrichtungsgegenstanden, will durch 
Gradlinigkeitund klare Proportionen, die von der sau-
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»BL1CK AUS DER WOHNHALLE IN DIE BAR« VORN YERSCH1EBBARE TRENNWAND, RuCKWARTS TOR ZUM SPE1SEZIMMER

beren Kunststeinumrahmung der Durchgange betont 
werden, nur ais Raum selber wirken. Sie bildet gleich- 
sam die »Schleuse« zwischen der AuBenwelt und der 
Atmosphare des Hauses, in der der Eintretende sich 
akklimatisiert.

Das Speisezimmer (Abb. S. 132) muBte, da die 
Lichtąuelle des Fensters sich nicht vergróBern lieB, 
aufgehellt werden. Der Architekt erzielte den Ein- 
druck festlicher Lichtheit, indem er den Fliesenbelag 
des FuBbodens und den Wandton auf ein warmes 
Beige abstimmte und den von allen unnotigen Mobeln 
unverstellten Raum durch eine Spiegelwand illusioni- 
stisch erweiterte. Das Prunk- und Paradestiick unse- 
rer Vater -  das Biifett -  ist verschwunden, sein In- 
halt wird von Wandschranken aufgenommen. Aus 
ZweckmaBigkeitsgriinden ist man ja langst davon ab- 
gekommen, in das Speisezimmer auBer Tisch, Stiihlen 
und einem schmalen Abstelltisch noch gewaltige 
Móbel zu stellen. Das feudale, schwiegermutter-ge- 
schenkte EBzimmer mit Mobeln von riesigen Dimen- 
sionen, bei denen jeder erraten konnte, was sie ge- 
kostet hatten, ist iiberwunden. Neuzeitliche Raume 
wollen bei aller Klarheit und ZweckmaBigkeit, ohne

niichtern oder kahl zu sein, allein durch Form und 
Farbę und die tatsachlich benótigten Móbel wirken.

Die Heizkorper im Speisezimmer sind unsichtbar 
hinter einer wandschrankartigen Verkleidung, in der 
sich auch die Tur zum anschlieBenden Barzimmer 
befindet. Die Front dieser biindig eingebauten Schrank- 
partie ist aufgeteilt in 12 Felder, die mit Ziegen- 
pergament bezogen sind. Jedes Feld ist von einem 
Stabchenornament eingerahmt, das auf der Seite der 
Heizkorper durchbrochen ist, wahrend bei den iibrigen 
Teilen die vertieften Felder dunkel ausgelegt sind.

Keine herabhangende Lampe zerreiBt den einheit- 
lichen Raumeindruck. Der EBtisch, von zeitlos solider 
Form in poliertem Kirschbaum mit eingelegten Me- 
talladern, wurde ebenso wie die hellgriin-lederbezoge- 
nen Stiihle mit saffiantonigem Riicken, die den Raum 
farbig beleben, sowie die Móbel der anderen Zimmer 
von den Deutschen Werkstatten-Hellerau nach 
Zeichnungen des Architekten hergestellt.

Die Móbel — Sofa, Tische, Sessel -, die unsere Bil- 
der vom Gesellschaftszimmer und vom Wohnraum 
zeigen, haben keinen bestimmten Stil historischen 
Charakters. Es sind praktische, zeitlos giiltige Ge-
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brauchsgegenstande, in Formen, die man sich nicht 
nach kurzer Zeit schon iiber sieht, anstandige be- 
ąueme Sitzgelegenheiten, die sowohl den asthetischen 
Forderungen an Schonheit gerecht werden, wie sie 
zweckmaGig der Behaglichkeit dienen. Sie vergessen 
nicht, daG sie Móbel, daG sie beweglich und umstellbar 
sind, ohne daG die ganze Raumwirkung vom orichti- 
genPlatz« abhangig ware. DerTisch des Gesellschafts- 
zimmers (Abb. S. 131), von ovaler Form, zeigt eine 
auf MetallfiiGe gelegte spiegelnde Onyxplatte.

Den Mittelpunkt des Wohnraumes (Abb. S. 133)

bildet dieFeuerstatte desHauses, der breite Backstein- 
kamin, dessen Steinmuster belebend, aber nicht un- 
ruhig_wirkt. Den »gemiitlichen« Charakter des Zim- 
mers unterstreicht die warme Holzdecke, die ihniiber- 
spannt. Auch hier verbergen sich die Heizkorper hin- 
ter durchbrochenen Tiiren.

An Abenden, wenn Gaste zu Besuch kommen, 
offnet eine verschiebbare Wand einladend den Zutritt 
zum holzgetafelten, niedriger gedeckten, nischenar- 
tigen Barraum (Abb. S. 134/135), der ganz auf Ent- 
spannung und Wohlbefinden eingestellt ist. -  d r . c.w.

»BARNISCHE« YERTAFELUNO UND MOBEL: NUSSBAUMHOLZ MATT, ROTĘ LEDERBEZUGE
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PREUSS. STAATSBAD NORDERNEY AUSSENANS1CHT DES KURHAUSES

DAS PREUSSISCHE STAATSBAD NORDERNEY

In balneis salus« (in Badern ist Heil) ist zwar ein 
alter rómischer Spruch, aber die bewuBte breitere 

Nutzung der Quellen und des Meerwassers zu Heil- 
baderanlagen hat sich im Norden nur in langen Etap- 
pen entwickelt. Das alteste deutsche Nordseebad, Nor- 
derney, hat seine ersten gróBeren Anlagen Ende des 
18. Jahrhunderts erhalten, und es erlangte bald groBe 
Beruhmtheit durch die Gunst der Verkehrslage, des 
ausgeglichenen Klimas und seiner charaktervollen 
Natur. Das Staatliche Kurhaus, ehemals Konversa- 
tionshaus genannt, ist vor mehr ais hundert Jahren 
errichtet worden. Der steigende Verkehr fiihrte schon 
friihe zu mannigfachen Erweiterungen und Umbau- 
ten, aber dem Ganzen der Anlage ist bis auf den heu- 
tigen Tag der vornehme Geist einer Architektur er
halten geblieben, die das Heitere, das Schlichte und 
das Reprasentative in einziger Weise zu verkniipfen 
wuBte. Der edlen auBeren Gestalt entspricht eine voll- 
endet zweckmaBige und kiinstlerisch hervorragende 
Innengliederung; die Krónung des Ganzen bilden die 
gepflegten Garten- und Parkanlagen, die das Staat
liche Kurhaus von allen Seiten umgeben.

Im Jahre 1936 wurden die Deutschen Werk- 
statten-Hellerau beauftragt, dem umgebauten Ost-

fliigel eine neue Inneneinrichtung zu geben, die nach 
Entwiirfen und Angaben des Leipziger Architekten 
Ernst Max Jahn durchgefiihrt wurde. Die Lósung 
dieser Aufgabe erfolgte in einer Weise, die der GroB- 
ztigigkeit und Schonheit der weltbekannten Kur- 
anlagen nicht nur gerecht wurde, sondern sie auch 
um einen neuen Reiz und Wert bereicherte. Der Ar
chitekt und die mit der Durchfiihrung betrauten 
Werkstatten haben sich in einer Handhabung der 
Formen und der Werkstoffe gefunden, die in ihrer be- 
besonnenen, gediegenen Schonheit ebensosehr dem 
Geiste der alten Kurhausarchitektur wie dem Geiste 
des heutigen deutschen Gestaltens entspricht. Eine 
frohe, belebende Frische erscheint in vielen Raumbil- 
dern, jenes Element, das am besten zu einer der Ge- 
sundheitspflege dienenden und auf die freien Natur- 
krafte bezogenen Anlage paBt. In der farbigen Durch- 
fiihrung zeigt sich eine Abstufung, welche die Mittel 
in iiberlegter Weise verwendet und zwischen neutra- 
len, animierenden, heiteren und dampfenden Farb- 
klangen genau zu unterscheiden weiB. Die Farben- 
welt des ganzen Komplexes gipfelt in dem festlich- 
prachtigen Akkord von Rot und Gelb, der im Gesell- 
schaftsraum die Sinne anruft, Mitteilsamkeit und
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»EMPEANGSHALLE« HOLZYERKLEIDUNG UND MOBEL: PALISANDER, BEZClGE: BRAUN UND BE1GE, YORHANG : BEIGE

Fiihlung unter Menschen erweckt. Im Lesezimmer 
weiG das vorherrschende Lichtgriin geistig zu erhei- 
tern, ohne zu erregen; im Spielzimmer unterstiitzen 
die sanften Brauntone das behagliche Fiirsichsein der 
einzelnen Spielgruppen. Die Móbelkonstruktionen, 
die Profile, lassen die Innenraumstimmungen aus der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts mehrfach anklingen, 
aber immer in verschwiegener, selbstverstandlicher 
Art, wie es sich schickt fiir eine Zeit, die selbst etwas 
Eigenes zu sagen hat.

Ais ein heiterer Zweckraum voll freundlicherLicht- 
u e Und nur geziert durch die Bogenlinie der Fenster- 

bffnungen und dereń Sprossen, ist die kleine Ein- 
Sangshalle behandelt, von der die Haupttreppe nach 
°ben fiihrt (Abb. S. 136 und 138). Das in klare Kan- 
ten gefaBte Raumbild wird noch straffer durch die be- 
grenzenden Flachen, d. h. durch den steinfarbig ge- 
tonten Gipsglattputz der Wand- und Deckenflachen 
sowie durch den Bodenbelag aus edlen Solnhofener 
Platten. Die Deckenleuchte, ein mit Windlichtern be- 
setzter Radreif, schmuckt den strengen Raum mit 
dem matten Glanz seines Messings. Die Treppen- 
Wange hat einen Handlauf aus dunkelpoliertem NuG- 
baum; die Stufen deckt ein Laufer aus naturfarbenem

Haargarn mit dunklem Punktmuster. -  Dem Raum 
schlieBt sich die groBe Empfangshalle an (Abb. oben), 
die besonders durch die kraftige schwarz-weiBe Fel- 
derteilung desMarmorfuBbodenswirkt; hier istweifier 
Arabeskado mit Schwarzem Schupbacher Marmor 
verwendet. DieMobel weisen eine entsprechend wuch- 
tigere Form auf und sind, ebenso wie die pfeilerarti- 
gen Holzkórper am breiten Durchgang, in matt be- 
handeltem Palisander ausgefiihrt. Die Polstersessel 
sind mit einem braun-beigefarbenen Stoff bezogen. 
Dies ergibt mit dem ernsten Holzton, dem Schwarz- 
WeiB des FuBbodens und der Beigefarbe des den 
Durchgang schlieBenden Vorhanges eine wiirdige, ge- 
haltvolle Raumfarbenwirkung. Decke und Wandę 
sind auch hier mit Gipsglattputz behandelt und liegen 
in einem Farbton von leichtgebrochenem WeiB.

Dem groBen Gesellschaftsraum (Abb. S. 140-143), 
der auch der Erholung bei Gesprach und gelegent- 
lichem Tanz zu dienen hat, ist eine entsprechend war- 
mere Behandlung zuteil geworden. Aus friiherer Zeit 
wurde die hiibsch profilierte Kassettendecke aus Stuck 
in abgetontem WeiB ubernommen. Ihre strengen 
Quadrate stehen zu den weichen Linien der Fenster- 
bogen und der anmutig gerafften Gardinen in reiz-
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»WANDT1SCH IM GESELLSCHAFTSRAUM« -  ENTW. E. M. JAHN.AUSF. DEUTSCHE WERKSTATTEN -  HELLERAU

voller Spannung. Zur Bekleidung der Wandę wurde 
eine Rauhfasertapete benutzt, die einen eierschalen- 
gelben Anstrich erhielt; den gleichen Farbton, nur ein 
wenig heller, weisen die Lackholzteile des Raumes 
auf. Den FuBboden deckt ein Belag aus Boucle, zie- 
thenrot mit einem naturfarbenen Fischgratenorna- 
ment. In der Mitte des Saales ist eine Tanzflache mit 
Eichenholzparkett ausgespart (Abb. S. 142); auch sie 
kann mit einem an den Messingrandleisten zu befesti- 
genden Bouclebelag bedeckt werden (vgl. Abb. S. 140). 
Fiir samtliche Móbel des Raumes wurde mattiertes, 
schlichtes NuBbaumholz verwendet. Die freistehenden 
Sofas und die zugehórigen Sessel sind mit einem 
zitronengelben Waffelstoff bezogen. Bei den Sitz- 
gruppen, die der Fensterseite gegeniiber vor Aachen 
Rundbogennischen angeordnet sind (Abb. S. 141), 
dient ais Bezugstoff ein beigefarbener Moąuette- 
velours. Die schmalen hohen Wandspiegel haben 
blankgoldene Rahmen, die Deckenleuchten und 
Wandarme sind aus blankem Messing angefertigt. 
Die Farbenwirkung des Raumes hat man sich ais 
warm und festlich belebt vorzustellen. Ihre Haupt- 
tone (Rot, Gelb, gebrochenes WeiB) kehren in der

breiten Streifung des Dekorationsstoffes wieder, aus 
dem die Fenstervorhange bestehen.

Dem Gesellschaftsraum ist das Lesezimmer be- 
nachbart; die Verbindung bildet ein Ubergangsraum, 
welcher der Funktion nach ein Nebenzimmer des 
Lesesaales ist, aber in der architektonischen Behand- 
lung auch auf den Gesellschaftsraum verweist. Wir 
ńnden in diesem Nebenzimmer (Abb. S. 144, 146, 147) 
die Stuckkassettendecke des Gesellschaftsraumes wie
der, hier gelblichgriin getónt, in Ubereinstimmung 
mit dem Ton der Wand, die mit Rauhfasertapete be- 
kleidet und gestrichen ist. Fur die Móbel sind zum 
Teil alte Modelle verwendet (vgl. den Doppelsaulen- 
tisch Abb. S. 146), kombiniert mit neuen Sitzmóbeln 
in schwarzgrundigen, rot und gelbgriin gemusterten 
Gobelinbeziigen (Abb. S. 146, 147). Deckenleuchte 
und Wandlichtschalen sind in Mattgold gehalten. -  
Dieser Nebenraum ist durch einen breiten Durchgang 
mit dem Lesezimmer verbunden, das sich mit vier 
hohen Bogenfenstern ais ein iiberaus freundlicher, 
lichtuberstrómter Eckraum darbietet (Abb. S. 145). 
Die Formen und Farben gehen hier in leichter Art auf 
den Geschmack der Biedermeierzeit ein. Fur die Mo-
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bel wurde durchgehends naturfarbiges mattłertes 
Kirschbaumholz verwendet. Die Stiihle haben Riick- 
lehnen aus Flechtwerk und sind mit einem warm- 
griinen, diagonal gestreiften Stoff bezogen, entspre- 
chend dem Ton der Wand, die genau wie im Neben- 
zimmer behandelt ist. Den FuBboden deckt ein natur- 
farbener Bouclebelag. Die Fensterbekleidung besteht 
aus einem Dekorationsstoff, dessen Streifung die 
hauptsachlichen Raumfarben (BlaGgelb, Lindgriin 
und Naturgrau) wiederholt. Von der Mitte der glatten 
Stuckdecke hangt ein Radleuchter aus blankem Mes- 
sing herab. — Schlichte, abgeschlossene Gemiitlich- 
keit kennzeichnet das im ersten Stock gelegene Spiel- 
zimmer (Abb. S. 148-150). Es sorgt an der Fenster- 
wand fiir eine Reihe tiefer Sitzkojen mit je einer kis- 
senbelegten Holzbank, einem Tisch und mehreren 
Sesseln, dariiber in dem herabgezogenen Holzplafond 
eine eingebaute Deckenleuchte. Die Móbel bestehen 
aus gebleichtem und mattiertem Riisterholz, ebenso 
das gesamte Holzwerk einschlieBlich der ringsumlau- 
fenden, briistungshohen Wandtafelung. Die Farben 
bewegen sich in ausgesprochen warmen Tonen. Die

Bezug- und Vorhangstoffe sind rótlichbraun mitGelb, 
Decke und Wandę zeigen rótlich-beigefarbenen Glatt- 
putz; der FuBboden ist schachbrettartig mit dunklen 
und hellen Korkplatten ausgelegt. Die Lichttrager 
(Abb. S. 150) bestehen aus Matt- und Blankmessing.

Im Schreibzimmer (Abb. S. 151) istalles auf freund- 
liche ZweckmaBigkeit abgestellt. Der Raum bewegt 
sich in gedampften warmen Helltónen, in welche nur 
die farbig gemusterten Kretonnevorhange eine leb- 
haftere Notę bringen. Der FuBboden ist parkettiert, 
ein Laufer aus hellem Boucle mit Punktmuster dient 
ais Briicke. Fiir Móbel- und Holzteile wurde gebeiztes 
und mattiertes Eichenholz verwendet; die Wandę sind 
in hellem beigebraunem Ton gehalten. Der Bezug- 
stoff der Stuhlsitze ist in Braun und Beige gestreift, 
die Beleuchtungskórper bestehen aus Mattnickel. Die 
schnittigen, schlichten Formen der Móbel, die holzge- 
faBten Glasrahmen auf den Tischen sowie die heitere 
Gesamtgestaltung geben dem Raum eine Stimmung, 
die uns an die nette Kargheit eines Biedermeiergast- 
hofes kónnte denken lassen — wenn es damals schon 
eigne Schreibzimmer in den Hotels gegeben hatte. -
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»SITZPLATZ IM KLE1NEN LESEZ1MMER« BEZOGE: SCHWARZGRUHD1GER GELBGRON-ROT GEMUSTERTER GOBELIN

MENSCHEN UND

Taglich, wenn ich in meiner Stadt durch jene 
WohnstraBen gehe, die in den ersten Jahrzehnten 

des vorigen Jahrhunderts, also zwischen 1820 und 
1840 erbaut worden sind, erstaunt und erąuickt mich 
die Wahrnehmung, wie zeitiiberdauernd diese schón 
und schlicht geformten Wohnhauser von den langst 
vergessenen Architekten gefaBt worden sind. Sie sind 
heute noch so gut wie vor hundert Jahren, ihre Kon- 
kurrenzfahigkeit mit der baulichen Umgebung hat 
sich immer klarer herausgestellt. Sie haben mir oft 
den Gedanken eingegeben, daB das Vergangliche viel 
weniger eine Eigenschaft der Dinge ais vielmehr des 
verschrobenen Menschen ist. Wenn der sich kopfiiber 
in den dahinhuschenden Augenblick stiirzt, dann muB 
ihm freilich die nachste Stunde das eben Gestaltete 
schon wieder in den Kehricht werfen. Man sieht es an 
neueren Wohnvierteln in der Nahe. Viele Jahrzehnte 
nach jenen stillen, gefaBten Wohnbauten sind andre 
Wohnhauser entstanden, Gebilde einer aufgeblasenen, 
gehetzten Zeit, und an ihnen ist alles so falsch, so 
augenblicklich und vergangen, vor allem auch so ge- 
meinschaftslos, so verbohrt in den privaten Einfall, 
daB sie dem Auge ein Schmerz sind. Zwar die Gips-

GEGENSTANDE

reliefs an den Portalen konnte man inzwischen her- 
unterschlagen, die elenden Buntglasfenster der Trep- 
penhauser konnte man wegnehmen; aber nach wie 
vor sprudelt den Kasten die angeborene Torheit aus 
allen Fensterlochern.

Bleibendes kann der Mensch nur hervorbringen, 
wenn er sich auf Bleibendes stiitzt. Und dieses Blei- 
bende ist keineswegs etwa das Gestrige oder das bloB 
Gewohnte. Es ist vor allem ein verstandiger Sinn und 
ein ruhiges Herz. Was veranlaBte den Architekten, 
dem Zeitungsgebaude hier nebenan diese lacherlichen 
Glasgiirtel anzulegen, das Treppenhauschen in einen 
Turm zu stecken, der so tut, ais ware er von hastigen 
Aufziigen durchsummt, wahrend das alles schon 
durch die winzigen Dimensionen seine Gezwungen- 
heit und Uberflussigkeit bekundet? Es war eben Zeit- 
ornament, dieses sachliche Getue, diese sarkastischen 
Fensterlocher, die wie mit Blechformen aus Teig 
herausgestochen sind; und heute, knapp ein Jahr- 
zehnt spater, mutet das an wie Damenhiite von vor- 
gestern, auf eine tóricht-verlegene Weise entwertet. 
Da wurde »mit der Zeit gegangen«, aber auf eine sub- 
alterne Art, die bloB den billigen Klingklang des
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Augenblicks einfing. Der Augenblick hat freilich sein 
Recht; er ist der wechselnden Witterung vergleichbar, 
der man Rechnung tragt. Aber verstanden ist der 
Augenblick nur, wenn man weiB, daB er tapfer be- 
standen werden muB und daB von ihm aus der Blick 
aufs Bleibende gehen muB. Zum Bleibenden gehórt 
Volk und Volkesart, alles Bedingende und alles wahr- 
hafte Wesenserbe. Die Zeit ist vielleicht der lauteste, 
der larmendste, aber gewiB nicht der wurzelhafteste 
Bestandteil in uns. Wie richtig verteilte der Dichter 
die Weisungen, wenn er den Kiinstlern riet: »Geh’ 
mit der Zeit in dem, was an dir Kleid und Zufall ist; 
aber was lange mit dir leben soli, das bilde aus deinem 
Wesen.« Ein Baumeisterspruch; ein Tischler- und 
Schmiedspruch; ein Spruch aus jener »traditionellen« 
Welt, welche der italienische Kulturphilosoph Julius 
Evola der »modernen«, aufs punkthafte Individuum 
gestellten Welt entgegensetzte.

Und so ist jeder Zeit aufgegeben, von ihren Vor- 
aussetzungen her sich auf das Bleibende zu beziehen. 
Das bringt allein das jeweils Neue. Das ergibt auch 
allein das echte Gebilde, den echten Gegenstand, mit

dem der Menschumgehen kann. »Es bleibtewig wahr«, 
schrieb Goethe an Charlotte von Stein, »sich zu be- 
schranken, einen Gegenstand, wenige Gegenstande 
recht bedtirfen, so auch recht lieben, an ihnen hangen, 
sie auf allen Seiten wenden, mit ihnen vereinigt 
werden, das macht den Dichter, den Kiinstler -  
den Menschen.«

Hier wird an den verborgenen, kulturmoralischen 
Wert der echten Objekte geriihrt. Schundware, 
Augenblicksware kónnen wir nicht »auf allen Seiten 
wenden«. Sie haben ja meist nur eine Seite, die arm- 
sten. An ihnen kónnen wir nicht die segensreiche Be- 
schrankung uben, weil sie daftir selbst zu beschrankt 
sind. Das eilfertige Augenblicksprodukt, wie es aus 
Treulosigkeit entstand, ruft Treulosigkeit hervor, 
jenes Voriibergleiten an den Dingen, das den Men- 
schen nicht Wurzel schlagen laBt. Wir kennen in ge- 
wissen modernen Landem Entwicklungen, die dazu 
gefiihrt haben, daB sich an Stelle des Gegenstandes 
sein Geldwert, sein Wiederbeschaffungswert gescho- 
ben hat — an Stelle des Gespenstes ein noch argeres, 
noch wesenloseres Gespenst. Der Wagen, der Haus-
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rische Geistigkeit des Horaz den auBeren Aufwand, 
die »apparatus persicos« ab.

Aber die Kultur ist auf ihrem langen Gange stets 
geleitet worden von der geheimen Uberzeugung, daB 
der Mensch im letzten berufen und befahigt sei, ein 
vollkommen leibliches und ein vollkommen geistiges 
Leben zugleich zu verwirklichen. Wenn Johann der 
muntere Seifensieder den Goldschatz, der ihm die 
fróhliche Unschuld des Gemiites stórt, dem Spender 
zuriickbringt, so handelt er fiir seinen bestimmten 
Fali gewiB richtig. Aber er sieht nicht die Aufgabe, 
die Forderung, daB im Grunde der Geist des Menschen 
so frei, sein Herz so groB werden muB, daB der Besitz 
ihn nicht mehr stórt, sondern zum Ausdrucks- und 
Auswirkungsmittel des Geistigen geadelt wird.

Dies ist das Ziel der Kultur. An der Fahigkeit des 
Menschen, es zu erreichen, hat die Kultur nie gezwei- 
felt. Die Aufgabe ist schwer. Kultur ais Verwirk- 
lichung des nach allen Seiten lebendigen Vollmen- 
schen ist die ungeheuerste, ja die einzige ungeheure 
Unternehmung, welche die Erde zum Schauplatz hat. 
Aber der Mensch ist fiir sie angetreten aus Zwangen,

die seinem Belieben nicht unterstehen, die mit seinem 
Dasein selbst gesetzt sind. Kein Wunder, daB die Ver- 
suche zur Durchfiihrung dieses Unternehmens alle 
Spannungen aufweisen, die es in der menschlichen 
Existenz selbst gibt: das Auseinanderfallen des Schó- 
nen und des Wahren, den gelegentlichen Wider- 
spruch zwischen Sein und Schein, die Gefahr der 
Liige, die Gefahr der Verdorrung. Aber unerschópf- 
lich wie die Kraft, die immer wieder lebendige Men
schen an die Einheit ihres Seins glauben laBt, ist auch 
die Kraft, die dem Kulturschaffen das gute Gewissen 
gibt. Die Kultur ais Ganzes hat ihre Phasen, ihre 
schwungvollen und ihre riickgangigen Augenblicke, 
genau so, wie auch der Einzelmensch die Einheit 
seines Lebens zu verschiedenen Perioden verschieden 
organisiert, einmal unter Uberbetonung des Inneren, 
einmal unter Voranstellung des AuBeren. Denn Kul
tur ist fortgehende Schópfung, die sich im Problem 
jedem Geschlechte von neuem stellt. Die Vielheit 
ihrer Ansatze beweist nur desto zwingender die Ein
heit ihres Ziels: der Mensch will sich nach Geist und 
Leib in der von ihm gestalteten Welt wiederfinden. -
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ZUM SIEG DER GUTEN FORM
WK-YERBAND UND RE1CHSHE1MSTATTENAMT ALS WEGBEREITER

Gegliickten und formvollendeten Neuerungen die 
Anerkennung und Begeisterung eines beschrank- 

ten Kreises zu erringen und ihnen hier den Durch- 
bruch zu sichern, ist nicht das Schwierigste. Will man 
jedoch dem der Forderung der Zeit entsprechenden 
Stil des Gebrauchsmobels Zugang in die groBe Menge 
und Allgemeinheit der Kaufer und Verbraucher ver- 
schaffen, so muB sich der Eigenwilligkeit, Schonheit 
und Reinheit von Materiał und Form noch ein wei- 
terer auBerordentlich wichtiger Faktor zugesellen: 
der wohlfeile Preis, der den Erwerb auch dem mittel- 
begiiterten Durchschnittskaufer moglich macht.

Die Lósung der Art, daB man nicht eines um des 
anderen willen, also: Idee und Preisgestaltung, 
schmalerte, war keine einfache. Sie erforderte viel 
Arbeit, Hingabe, Berechnung, Versuche und -  Fehl- 
schlage. In gróBtem Umfang gliickte dieses lange und

eifrige Bestreben dann doch in den stark beachtens- 
werten Erfolgen, die der »WK-« = »Wohnungskunst- 
Verband«, ais ZusammenschluB der fiihrenden Krafte 
in der deutschen Móbelindustrie, und das Reichs- 
heimstattenamt der DAF. in gemeinsamem Bemiihen 
errungen haben. Sie entwickelten die »Zimmer unter 
500 Mark«, Wohn-, EB-, Schlafraume, in Edelhólzern 
und erlesener Verarbeitung. Jeder Zimmertyp ist in 
mehrfacher Ausfiihrung wahlweise vertreten.

Um jenen in groBten Mengen angestrebten Woh- 
nungseinrichtungen aber jede Gefahr der Uniformie- 
rung und unpersonlichen Eintónigkeit zu nehmen, 
hat man unter gleichen Bedingungen Erganzungs- 
undEinbaustiicke geschaffen, die denZimmercharak- 
ter beliebig abzuandern imstande sind. Es gibt Sitz- 
banke, zierliche Kommoden, zu mancherlei Zwecken 
abwandelbar, Glaser- oder Biicherschranke und
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DEUTSCHER HAUSRAT. Unter der Losung 
»Kampf der Liige« haben sich in den neunziger 

Jahren deutsche Kimstler und Handwerker zusam- 
mengeschart, um im Hausrat wie auf anderen Gebie- 
ten gewerblicher Erzeugung eine Erneuerung im 
Sinne des Echten herbeizufiihren. Ehrlich in der Kon- 
struktion, ehrlich im Werkstoff, ehrlich in der Aus- 
richtung auf den Gebrauchszweck -  das waren die 
Eigenschaften, die sie vom Hausrat verlangten.

Heute sehen wir diese kulturelle Umwalzung den 
Endsieg erringen, indem das theoretisch langst Er- 
kannte und gestalterisch Gesicherte bis ins letzte 
Praktisch verwirklicht wird, auf der breitesten 
Eront. AuGerordentliches ist in dieser Hinsicht die 
letzten Jahre her geschehen. Fast samtliche Hausrat- 
Ausstellungen seit 1933 haben mittelbar oder aus- 
schlieGlich das Ziel verfolgt, die echten deutschen 
WertmaGsta.be bis in die bescheidenste Siedlerwoh- 
nung hinein zu tatsachlicher Geltung zu bringen. Eine 
weitere wichtige Tat in dieser Richtung bedeutet die 
Ausstellung »Deutscher Hausrat«, die jetzt vom 
Heichsheimstattenamt der Deutschen Arbeitsfront in 
Graz veranstaltet worden ist. Wertvoll in Gestaltung 
und Werkstoff, erschwinglich im Preis, gebrauchsfest 
und unveraltbar -  dies sind die Merkmale, die jedes 
Stiick dieser teilweise nach steierischen Entwiirfen 
hergestellten Zimmereinrichtungen kennzeichnen. »K1NDERZ1MMER-SCHRANKCHEN« K1EFER NATUR MATT
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Keine von ihnen kostet mehr ais 500 RM. — Schone 
Gliederung und praktische Einteilung zeigt der Ge- 
schirrschrank aus naturmattiertem Larchenholz in 
einem gemutlichen Wohn-EBzimmer (Abb. S. 154 
oben). Er hat gefallige, sprechende Profile; den Tiiren 
werden die abgeplatteten und mit eingefrasten Hohl- 
kehlen versehenen Fiillungen zu einem handwerks- 
echten Schmuck. Die im selben Holz ausgefiihrte 
Sitzecke des gleichen Raumes (Abb. S. 154 unten) 
umfaBt eine Eckbank mit wandfester Riicklehnen- 
leiste, einen Tisch mit Tischtuch aus naturfarbenem 
Leinengewebe und mehrere Stiihle, das Ganze unter- 
breitet von einem rostbraunen Bodenteppich (der 
karierte Wandbehang ist nur ein ausstellungstech- 
nischer Behelf und gehort nicht dazu). Einem andern 
Wohn-EBzimmer entstammt die dreiturige Geschirr- 
truhe aus naturmattierter Fichte (Abb. S. 155 oben),

die sich in ihrem festen Stollen- und Rahmenbau, 
ihrer groBen Deck- und Auszugplatte stattlich und 
brauchbar prasentiert. Ein handgeschmiedeter Eisen- 
leuchter, eine Schale in dunkelroter Keramik zeigen 
den Beitrag anderer Gewerbe zum schónen Wohn- 
raum. Dem Kinderzimmer will das Spielzeug- 
schrankchen aus naturmattiertem Kiefernholz mit 
druckleinenem Vorhang dienen (Abb. S. 155 unten); 
den Kindern werden die leicht zuganglichen Facher 
und Schubladen sowie die geraumige Abstellflache 
des Unterteils willkommen sein. -  Praktisch und an- 
mutig ist die kleine Kommode in naturmattierter 
Larche mit der kleinen Wandlade dariiber (Abb. un
ten). Es ist ein schlichtes Gerat, aber die richtig be- 
messenen Verhaltnisse, die feinen Profile, das Spiel 
der Maserung und die kraftig behandelten Griffknopfe 
geben ihm einen leichten, gefalligen Anstand. schr.

..KOMMODE MIT WANDREOAL« LARCHE NATUR MATT, LAS1ERTE KERAM1KEN

Aufnahmen von 
S teffcn-G raz
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M ietrech tlich e  K u rz- 
berich te

Der Widerspruch nach der 
K iindigungsschutzverord- 
nung muB in jedem Falle schrift- 
lich dem Vermieter gegenuber aus- 
gesprochen werden. Dies gilt auch, 
wenn die Kiindigung miindlich er- 
klart wurde.

Wenn der Mieter auf seine 
Kosten elektrisches Licht 
legen liefi, und zwar in einer 
Wohnung, in der urspriinglich we- 
der Gas noch elektrisches Licht 
vorhanden war, dann entsteht beim 
Auszuge des Mieters immer wieder 
die Frage, ob der Mieter berechtigt 
ist, die Leitung wieder herauszu- 
reiBen bzw. in welchem Umfange 
er fiir die Leitung zu entschadigen 
ist. Grundsatzlich ist der Mieter be
rechtigt, Einrichtungen, mit denen 
er die Mietsache yersehen hat, bei 
seinem Auszug mit fortzunehmen 
(§ 547 BGB). Der Mieter ist dann 
aber auch verpflichtet, den vor- 
herigen Zustand auf seine Kosten 
wiederherzustellen. BelaBt er auf 
Wunsch des Vermieters oder des 
neuen Mieters die Einrichtungen 
in der Wohnung, so hat er grund
satzlich Anspruch auf eine ange- 
messene Entschadigung, dereń Hóhe 
sich nach dem normalen Anschaf- 
fungspreis unter Berucksichtigung 
einer fiir die bisherige Nutzung an- 
gemessenen Abschreibung richtet.

Mietzinssicherheiten ohne
Genehmigung der Preisbe- 
hórde diirfen nach Ziffer I des 
Runderlasses 184/37 und der grund- 
satzlichen Entscheidung des Reichs- 
kommissars fiir die Preisbildung 
vom io. Februar 1938 nur ver- 
langt werden, wenn die Raume 
auch am Stichtag (30. November 
r93b) gegen Stellung einer Sicher- 
heit vermietet waren. Bei erst- 
maliger Vermietung kann die Si- 
cherheit ohne Ausnahmegenehmi- 
gung der Preisbehórde nur ge- 
fordert werden, wenn der gleiche 
Bauherr sie bei Raumen gleicher 
Art vor dem Stichtag allgemein in 
der gleichen Hóhe erhoben hat. Die 
Preisbehórde kann bei der Geneh- 
m‘gung den Betrag auf eine ange- 
roessene Hóhe herabsetzen.

Mufi ein Wohnraum in be- 
stimmten Zeitabschnitten 
vorgerichtet werden? Eine ein- 
deutige Gesetzesbestimmung, nach 
der etwa eine Kuchę oder ein 
Schlafzimmer in einem bestimmten 
Zeitraum yorgerichtet werden 
miiBte, gibt es nicht, weil sich diese 
Frage ja nicht nach einem iiberall

Geben Sie Ihrem Heim eine kultivierte 
Atmosphare durch M ay-M óbel. Es 
'sind von Kunstlerhand geschaffene 
Meisterwerke aus edelstem Materiał. 
I___  Der Kenner urteilt: ____

e m

Sie erhalten May-Móbel 
[in allen erstklassigen Fachgeschaften

A. MA Y ,  M O B E L F A B R I K E N
S T U T T G A R T - S  • H O L Z S T R A S S E  3-9

zutreffenden Schema regeln laBt. 
Aus dem Mietyertrage ergibt sich 
(und § 536 des BGB schreibt dies 
auch ausdriicklich vor), daB die 
Mietraume in einem gebrauchs- 
fahigen Zustande zu erhalten sind. 
Dabei kann vóllig offen bleiben, ob 
diese Erhaltungspflicht yertraglich 
dem Vermieter oder dem Mieter ob- 
liegt. Nicht mehr gebrauchsfahig ist 
ein Mietraum, wenn er ais abge- 
wohnt anzusehen ist. Wann dieser 
Zeitpunkt eintritt, ist von Fali zu 
Fali zu beurteilen.

Was ist unyerschuldete 
Kiindigung? Eine unyerschuldete 
Kiindigung liegt vor, wenn der 
Mieter zu der Kiindigung des Miet- 
yerhaltnisses durch sein Verhalten 
keinen AnlaB gegeben hat. Ein 
Verschulden des Mieters wird im 
allgemeinen nur anzunehmen sein, 
wenn er erheblich gegen den Ge- 
danken der Hausgemeinschaft, bei- 
spielsweise durch schwere Beleidi- 
gungen oder Tatlichkeiten gegen- 
iiber dem Vermieter oder anderen 
Hausbewohnern, yerstoBen hat oder 
wenn er seine Vertragsverpflich- 
tungen, insbesondere die Mietzins- 
zahlung, nicht erfiillt. Auch ein 
unangemessenerGebrauch der Miet
raume oder eine Gefahrdung des 
Grundstiicks oder seiner Teile kann 
ein Verschulden darstellen. In der 
Ablehnung einer Mietzinserhóhung 
oder in der Tatsache, daB der Ver- 
mieter die Raume selbst haben 
will, kann niemals ein Verschulden 
des Mieters erblickt werden.

Zur Aufnahmeweiterer Fa- 
milienmitglieder in den Per- 
sonenkreis einer Mietwoh- 
nung entstehen immer wieder 
Zweifelsfragen. Bei der heutigen

Bohner-Handetrockner
Qualitat — preiswert

ROBERT SCHÓTTLE
Komm. Ges.

Reichenbach/FiU 74, Wiirttembg.

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »lnnen-Dekoration« Bezug zu nehmen
—li v
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aufierordentlichen Wohnungs- 
knappheit haben sich dierechtlichen 
Verhaltnisse in der Benutzung der 
Mietraume durch den Mieter und 
dessen Anhang grundsatzlich gean- 
dert. Wenn die GroBe der Wohnung 
esirgend gestattet, sind die Mieter 
berechtigt, Eltern, Kinder und 
Enkelkinder, auch wenn diese ver- 
heiratet sind und Familie haben, 
bei sich aufzunehmen. Diese Auf- 
nahme gilt nicht ais Unteryermie- 
tung. Werden Familienfremde oder 
Verschwagerte in der Wohnung 
aufgenommen, so gilt dies ais 
Unteryermietung. Nach Genehmi- 
gung der Mietbildungsstelle darf 
hierfiir eine Entschadigung ge- 
nommen werden. In jedem Falle 
erfordert es die Hausgemeinschaft, 
daB der Mieter, der seine Wohnung 
mit anderen teilen will, sich dar- 
iiber vor der Aufnahme mit seinem 
Vermieter auseinandersetzt. Wie 
gesagt, ist bei Angemessenheit des 
Wohnraumes die Zustimmung des 
Vermieters zu erteilen. In dessen 
Weigerungsfalle kann die Miet
bildungsstelle die Genehmigung er- 
setzen.

Wenn schriftliche Mietver- 
trage fehlen. Es kommt vor, daB 
in einem Grundstuck keine schrift- 
lichen Mietvertrage bestehen. Uber- 
nimmt ein neuer Besitzer das

Ą-0. 7sCtu$e*tfl de& (faafritauĄtaąe.

Meine Erfahrungen mit der

LEI CA
Neue Bearbei tung von

Dr. Paul Wolff
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tn tt fa t& pU otos !

Das einzigartige Lehr- und Anschauungsbuch fiir Anfiinger, 
Fortgeschrittene und Fachleute

RM 9.80

Zu beziehen durch den Buch- und Photohandel

BREIDENSTEIN YERLAGSGESELLSCHAFI, FRANKFURT/M

B eilagen - H in w eis
Diesem Heft liegt eine Werbeschrift der Firma Hannoversclie 
Lebensversicherung A.-G. zu Hannover bei. Wir empfehlen die 

Druckschrift der Beachtung unserer Deser.

Grundstuck, dann wird er den 
Wunsch haben, auch in dieser Hin- 
sicht Ordnung zu erzielen, also 
schriftliche Ordnung. Er kann aber
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Modeli H60/K 
Dieser photoelektrische 
Blendenmesser befriedigt 
auch den Anspruchsvollen. 

Das kleine, flachę Format, 
die Wellenschlitzblende, 
die Einfachheit der Bedienung 

(ohne jedes Rechnen, keine 
Tabelle oder Drehscheibe) 

die Sofortablesung der 
gemessenen Blende, 

die Einhandbedienung, 
das sind dieVorzuge,welche 
gerade den Horvex so be- 
liebt gemacht haben. Jeder 
gule Photohandler fuhrt ihn.

m e t r a w a t t  a . - g .
n u r n b e r g - o

schriftliche Mietyertrage mit den 
Mietern nur abschlieBen, wenn 
diese selbst damit einverstanden 
sind. Wenn namlich kein schrift- 
licher Mietvertrag besteht, so be- 
steht eben ein miindlicher Mietyer- 
trag zwischen den Mietern und dem 
neuen Besitzer, denn letzterer ist 
ja durch den Erwerb des Grund- 
stiicks in die Mietyertrage an Stelle 
des Vorbesitzers eingetreten. Die 
Mieter konnen aber zur Anderung 
der bestehenden Mietyertrage, also 
zur Annahme der etwa unterbreite- 
ten Einheitsmietyertrage, nicht ge- 
zwungen werden. Der Einheits- 
mietvertrag gibt keine Rechts- 
grundlage, wenn er nicht von bei- 
den Parteien angenommen wird.

Benfedero und Dauneo
in nur gewaschener.doppelt gerei* 
nigter, feinster Qualitat von

O scar Friz, Ulm a. D. 5 6
Bettfedern. und DauDen.Fabrik 
Yerktuf nuran Wiederrerkaufer

E ntge lt fiir W aschkiichen- 
benutzung. Die Weitererhebung 
eines Waschkiichenbenutzungsent- 
gelts ist nur dann zugelassen, wenn 
das Entgelt schon vor dem I. De- 
zember 1936 erhoben worden ist 
und bis zum 31. Dezember 1937 zu 
entrichten war. Die Neueinfiihrung 
eines solchen Entgelts ohne vor- 
herige Genehmigung der Preisstelle 
ist unzulassig. Wenn also ein Neu- 
erwerber eines Grundstiicks sich 
gezwungen sieht, eine vollkommen 
unbrauchbare Waschkiiche wieder 
herzurichten und zur Deckung der 
Kosten ein Entgelt einfiihren will, 
so wird er hierzu keine Genehmi
gung erhalten, da nach den Richt- 
linien fur die Zulassung von Miet- 
erhóhungen wegen baulicher Ver- 
besserungen eine Mieterhóhung 
nur in Betracht kommt, wenn es 
sich um Neueinrichtungen handelt, 
nicht aber, wenn yeraltete oder ver- 
brauchte Einrichtungen durch neue 
ersetzt werden. In letzterem Falle 
handelt es sich nach den Richt- 
linien um Instandhaltungsarbeiten, 
dereń Kosten die Vermieter selbst 
zu tragen haben. Die Erhebung 
eines Entgelts ohne Genehmigung

I N N E N - D E K O R A T I O N

POSTSCHECK-KONTO 
S T U T T G A R T  4 5 4

K le id e r s c h r a n k e
fiir Fabriken und Biiros in Reihen 

und einzeln fertigt
Theodor Kocher,Stuttgart=W
R osenbergstr. 49, F ernruf 65 906

aber ware ein VerstoB gegen die 
Preisstopyerordnung.

Werden fiir Reinigungs- 
mittel zur Hausreinigung 
Bezugsscheine erteilt? Nach 
den Ausfiihrungsbestimmungen des 
Reichswirtschaftsministers zur Ver- 
ordnung iiber die Verbrauchsrege- 
lung fiir Seifenerzeugnisse und 
Waschmittel aller Art vom 23. Sep- 
tember 1939 diirfen fetthaltige 
Reinigungsmittel zum Reinigen von 
Raumen nicht bewilligt werden. Viel- 
mehr sind Behórden, Betriebe, Haus- 
eigentiimer usw. auf Verwendung 
fettloser Scheuer-, Reinigungs- und 
Spiilmittel hingewiesen worden, die 
bezugscheinfrei sind. W.H.D.

N eue B estim m ung zu r  
S teu erb e fre iu n g  d er Neu- 
bauten in d e r O stm ark  und  

im  Sudetengau
Bekanntlich waren in der Ost

mark und im Sudetengau Steuerbe- 
freiungen auch fiir Neubauten ge- 
wahrt worden, die bis zum 31. Marz 
1940 bezugsfertig geworden sind.

Wie nun in einem neuen Rund- 
erlaB (RStBl. 1940, S. 334) be- 
stimmt ist, kommt eine allgemeine 
Verlangerung dieser Frist nicht in 
Betracht. Jedoch soli fiir alle Neu
bauten, bei denen mit den Bauarbei- 
ten bereits vor dem 1. Januar 
1940 begonnen wurde, auf An- 
trag Steuerbefreiung gewahrt wer
den, ohne Riicksicht auf den Zeit- 
punkt des Bezugfertigwerdens. Die 
Bestimmung soli die jetzigen 
Kriegsyerhaltnisse beriicksichtigen.

N eue B austo ffe
Die AG. »Schiferis« (Der Schiefer) 

hat nach einer Mitteilung der Deut
schen Bergwerkszeitung beschlos- 
sen, die von ihr hergestellten As- 
bestzementbaustoffe kiinftig unter 
der Bezeichnung »S c h i f e r i t« auf 
den zwischenstaatlichen Markt zu 
bringen. Die Gesellschaft beabsich- 
tigt in Kiirze einen Baustoff herzu- 
stellen, der bei einigen Bauarbeiten 
Holz ersetzen soli. Der Baustoff ist 
unter weitgehender Verwendung 
von Stroh hergestellt und erhalt die 
Bezeichnung »Solomit«.

2 8 . D eutsche O stm esse  
K ónigsberg

In der Zeit vom 18. bis 21. Au
gust 1940 findet in Kónigsberg (Pr.) 
die 28. Deutsche Ostmesse statt. Sie 
umlaBt neben einer allgemeinen 
Warenmustermesse, Technischen 
und Baumesse, eine Landwirt- 
schalts- und Handwerksausstellung. 
Es kann wiederum mit einer lebhaf- 
ten Beteiligung des Auslandes ge- 

I rechnet werden.

Etltłc
Pt iscrTf ppi thc
v o n  s e l te n e r  F a rb e n s c h o n h e it

SłctoinuHcr
S tu t tg a r t  • Konigstr. 16

Fachgeschaft fiir Tpppiche.Gardinen, 
Móbelstoffr.Tapef en. Linoleum

Var god aberopa Eder pa »Innen-Dekoration« vid fórfragning
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G E S U C H E  U N D  A N G E B O T E
Bei B ew erbungen auf C hiffresA nzeigen em pfeh len  w ir, keine O rig inabZ eugn isse , sondern  n u r A b sch riften  beizufiigen. A lle U nters 

lagen (L ich tb ilder, Z eugn isab sch riften  usw.) so llen  auf d e r  R iickseite N am en  und  A n sch rift des B ew erbers tragen .

Fur die B earbeitung  d e r P lanung  einer O rdenss 
burg m it U m siedlung und  neuer D orfan lage

g e w a n d t e r  j i i n g e r e r

A R C H I T E K T
ais ers te  k iin stle rische  K ra ft sofort gesucht.

B ew erbungen m it G eh a ltsan sp riich en  u n te r  Vors 
lagę von  se lb s tv e rfe rtig ten  E n tw iirfen  an

Re i c h s f i i hr ung  ff ,  Ba u l e i t u ng  
Wewelsburg i. Westf. iiber Paderborn

V on fiihrendem  H au sd e r  W ohngesta ltung  w ird  nach 
S iiddeu tsch land  zum  so fo rtigen  E in tr it t  tiich tiger

Innenarchitekt und Verkaufer
wie auch  eine geschm ackssichere

Kunstgewerblerin und Verkauferin
gesucht.
D am en und  H erren , d ie eine erfo lgreiche T iitigkeit 
in  e rs ten  E in rich tungshausern  nachw eisen  kónnen , 
w erden  gebeten , ih re  B ew erbung u n te r  Beifiigung 
eines L ich tb ildes u. N ennung  d e r G eha ltsansp riiche  
u n te r  L. F. 7267 an die » InnensD ekoration«, S tutt* 
gartsO , N eckarstraB e 121, einzureichen.

Volontar
fur grofiercs Móbelgeschiift gesucht.

Offerte mit Bild und Gehaltsan* 
spriichen unter L. A. 7250 an die 
»Innen*Dekoration«, StuttgartsO, 

NeckarstraBe 121.

A N Z E I G E N - V E R W A L T U N G
DER

IN N E N - D E KO R ATI O N 
FERNRUF
S T U T T G A R T  4 2 1 0 6  
POSTSCHECKKONTO  
S T U T T G A R T  4 5 4

INNENARCHITEKT
24 Jah re , g e le rn te r T isch ler, sicher in  E n tw urf, 
Skizze, D eta il, P erspek tive , m it K enn tn issen  im 
H ochbau , such t S tellung fur so fo rt o d er 1. Ju n i in  
A rc h itek tu rb iiro  o d er In n en au sb au w erk sta tt. Siid* 
d eu tsch lan d  bevorzugt. A ng eb o te  m it G eha ltsans 
gabe e rb it te t

W I L H E L M  G UT T E ,  W A L B E C K  iiber Haldensleben

Junger, 25jiihriger

I N N E N A R C H I T E K T
m it den  b es ten  Z eugnissen , zu r Z e it noch im Exam en, 
such t so fo rt o d er bis 15. M ai e inen schdnen  
W irkungskre is. A ngebo te  u n te r  L. E. 7261 an  die 
» Innen»D ekoration« , S tu ttg a rtsO , N eckarstraB e 121.

I
I
I

GroBes, w estd . E inrich tungshaus such t fu r so fo rt

Móbelfachmann
in V ertrauensste llung .

V erlan g t w ird : 1. K raft, firm  in allen  S parten  der 
B ranche, versierter Einkaufer, gute Erscheinung. 

A usfiihrl. A ngebo te  m. Z eugn isabschriften , Lebenss 
lauf, L ich tb ild , sowie A ngabe v. G ehaltsansp riichen  
u. des friihest. E in tritts te rm in s  erb. un t. A. L. 1322 an

ALA ANZEIGEN AKT. GES. KÓLN I

IN N E N A R C H IT E K T
a lle re rs te  K raft, e rfah ren e r T echn ike r, g u te r D arste lle r, Stil 
und  M odern , je tz t  ais C h e fa rch itek t in  ungek iind ig ter S tek  
lung, w iinsch t sich nach  W ien  o d er M iinchen zu veriindern . 
N u r erstk lassige Firm en kom m en in B etrach t. A rc h itek tu r; 
biiros bevorzugt. F iihrerschein  3. A ngebo te  u n te r  L. B. 7254 
an die » lnnen ;D eko ration« , S tu ttg a rtsO , N eckarstraB e 121.

Architekt, Raumgestalter und Maler
m it re ichen  E rfah rungen  und  kiinstl. E rfolgen such t 
V erb indung  m it A rch itek tu rb iiro  o d er W erk stiitten  
fiir R aum gestaltung . A ngebo te  u n te r  L. D. 7260 an die 
» Innen ;D ekora tion« , S tu ttg a rtsO , N eckarstraB e 121.

Selbst*Inserat
Erfolgr. Geschiiftsmann in guten Yerhiiltn. m. groBerem eigenen Wohn== u. 
Geschaftshaus (Mdheleinrichtungshaus) in siidwestd. Kreisstadt, Mitte30, 
1.74 groB, gute Figur, dunkelbraun, ernster Charakter, symp. Wesen, z. Zt. 
im Felde, wiinscht sich m. lebensfroher hiibscher Damę entspr. Alters, die 
Allgemeinbildung, Hausfraueneigenschaften und Geschiiftskenntn. besitzt 
erbgesund ist u. einwandfr. Vergangenh. hat, baldigst zu Yerheiraten. Ver== 
mogen nicht Bedingung. Bildoff. unter L .  C. 7258 an »InnensDekoration<G 
StuttgartsO, NeckarstraBe 121. Diskretion wird zugesichert und verlangt!

Gesucht w ird fiir die geschm ackvolle A usgestaE  

tung  eines groBeren E igenheim es auf dem  L ande 

(Schw ahische A lb)

BERATUNG
d u rch  einen In n en a rch itek ten . In te ressen ten  w erden 

gebeten, A n gebo te  m it R eferenzen  und  B ildm ateria l 

e inzusenden  u n te r  L. G. 7268 an die »Innen«Deko« 

ration«, S tu ttg a rtsO , N eckarstraB e 121.

I n  s e r i e  r e n  r e i z t  die K a u f l u s  !

H a u p ts c h r if tle ite r : D r. M oritz  H au p tm an n
Verlagsleiter: Hermann Carl / Verlagsanstalt Alexander Koch G. m. b. H. / Anzeigenleiter: Werner Roestel, samtlich in Stuttgart / Preisliste 4

Druck : Deutsche Verlags=Anstalt Stuttgart

A l le  f i i r  die S ch r i f t le i tu n g  besłimmten Sendungen b i t fen  w i r  zu r ich ten  nach S tu t tgar t ,  Neckars tra fie  121
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P ro fesso r  
C hris tian  H acker f R  I  1  □  Q  H

Im Bauerlichen lagen die Wur- 
zeln seiner unbandigen Kraft. Drei 
Jahre lang geht er durch die Lehre 
des Schreinerhandwerks. Wien und 
die Kunstgewerbeschule zu Miin- 
chen sind bedeutsame Wegstatio- 
nen. SeineLehrerwundernsichdar- 
iiber, wie gut und wie sonderbar er 
zeichnet; wie wild er beginnt, daB es 
aussieht, ais zersprange ihm alle 
Form unter den Handen, und wie er 
immer wieder zu einer besonderen 
Wendung gelangt. Den jungen 
Zeichner nimmt Prof. Bieber ins 
Atelier.

DerWeltkrieg macht Hacker zum 
Soldaten. Ais er aus dem verlorenen 
Krieg zuriickkommt, scheint er zer- 
brochen zu rein. Hacker wendet 
sich seiner alten Arbeit zu: aber es 
geht nicht mehr. Er kann nicht 
wachsen, wohin es ihn drangt. Da 
fiihrt das Schicksal ihm einen Mann 
iiber den Weg, der seine innere Not 
und die Not seiner Kunst erkennt 
und ihm das Tor zum rechten Schaf- 
fen óffnet: der Architekt Max 
Wiederanders. Und ais Wieder- 
anders Leiter der ICerschensteiner- 
Gewerbeschule in Miinchen wird, 
geht Hacker ais Lehrer mit ihm.

Riloaa-Rołlringe und Laufschienen3 | f I f
fiir Fenster- und Erkerdekorationen,

i i i  EKabinen, Bettnischen u. dergleicheni | f !
in aller Welt bekannt und beliebt.

JULIUS SCHM IIf
GEGRUNDET 1853 

B E R L IN  S W  6 8 ,  W assertorstr. 4 6 4 7

T, REMSCHEID-DORFMUHLE
M E T A L L W A R E N F A B R IK E N  
l W IE N  VI, Haydn-Gassc 5

Was er an der Kerschensteiner- 
Gewerbeschule geleistet hat, laBt 
sich nicht mit der Aufzahlung auBe- 
rer Dinge erschópfen. Hier wird die 
Zukunft das erklarende Wort spre- 
chen; denn bei Hacker war es nicht 
so, daG entworfen wurde um des 
Entwurfes willen, daG mit kiinst- 
lerischer Phantasie und mit dem 
originellen Einfall gearbeitet wur
de, um irgend etwas auf die Beine 
zu stellen. Dazu war er zu sehr auch 
Erzieher von einer groBen und un- 
gewohnlichen Kraft, Leidenschaft 
und Hingabe. Er macht es seinen 
Schiilern nicht leicht. Er lehrt sie 
gleichsam schwimmen, indem er sie 
ins Wasser wirft. Aber er fórdert, 
wo er kann, mit einer stillen, ge- 
heimgehaltenen, vaterlichen Liebe; 
gibt Entwicklungsmóglichkeiten, 
auch wirtschaftlicher Art, eroffnet 
Lebenswege, wo er Tiichtigkeit und 
inneren Wert erkennt. Auch die 
Alteren im Handwerk, auch Hand- 
werksverbande kommen zu ihm 
und holen sich Rat und Hilfe.

Doch nicht allein in der Schule 
wirkt er erzieherisch. Seit 1922 ist 
er bedeutsamer Mitarbeiter bei allen 
Ausstellungen, die in Miinchen 
stattfinden: Bei der Gewerbeschau 
1922, bei der Bayerischen Verkehrs- 
ausstellung 1925, bei der Hand-

" m EIS T E R R A U (U E -
GESELLSCHAFT FOR REPRASENTATIVE WOHNKULTUR M. B. H. 
B E R L IN  W  9, B E L L E V U E STRASS E 6, FE RN RUF: 22 41 14 

B E R L IN  N W  7, U N T E R  D E N  L I N D E N  68

InneRausstatfungen —  binzelmobel —  Stoffe —  Teppiche

N O R D D E U T S C H E  T APETENFABRIK H O L S C H E R  & BREIMER •  L A N G E N F I A G E N  V O R  H A N N O V E R

II

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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werksausstellung desselben Jahres, 
bei der Architektur-Ausstellung 
1926, bei der Ausstellung »Das 
Bayerische Handwerk« 1927, bei 
der Musterschau in Miinchen- 
Ramersdorf 1934, bei den Ausstel- 
lungsarbeiten im »Haus der Deut
schen Kunst« 1937, 38, 39. 1938 
hilft er die Ausstellung »Internatio- 
nales Handwerk« in Berlin mitge- 
stalten. Nebenher betatigt er sich 
bei den Ausstellungen, die die Ker- 
schensteiner- Gewerbeschule macht, 
betatigt sich bei den kiinstlerischen 
Veranstaltungender StadtMiinchen, 
bei den Festen des »Tages der Deut
schen Kunst«.

Private Bauten und Bauausstat- 
tungen werden ihm ubertragen. 
Hacker fahrt bis nach Triest und 
Veltre, wo GroBbauten unter seiner 
Leitung zur Ausfiihrung kommen. 
Der Kreis seiner persónlichen und 
kiinstlerischen Beziehungen er- 
weitert sich: Darin finden sich Na- 
men wie Gablonsky, Wackerle, 
Klemm. Prof. Paul Ludwig Troost 
laBt yon Prof. Hacker das »Hausder 
Deutschen Kunst« und die Bauten 
am Kóniglichen Platz in Miinchen 
in der von Hacker besonders ent- 
wickelten Federzeichentechnik im 
GroBformat zeichnen. Jahrelang 
hat er daran mit der Lupę gearbei- 
tet. Die beiden Blatter fanden ihren

IN

* U H R .E N

G U T E N  F A C H  G E S C H A F T E  N

Ehrenplatz im »Haus der Deutschen 
Kunst«. Sie sind jetzt im Besitz des 
Fiihrersund fiir Ausstellungen nicht 
mehr zuganglich.

Das Erlebnis des groBen Krieges 
wirkt fort in ihm: Hacker gehtnach 
Belgien und Frankreich, kampft 
Gutachterkommissionen hiibenund 
driiben nieder und schafft Lange- 
marck, den groBen deutschen 
Friedhof fiir 10 000 gefallene Hel- 
den. Er sprengt nicht den Rahmen 
der Landschaft, er macht vielmehr 
das Schlachtfeld zum natiirlichen 
Rahmen seiner Heldengedenkstatte. 
Selbst legt er Hand mit an, wo an- 
dere versagen. Am AmboB zeigt er 
fremden Schmieden dort driiben, 
wie sie Gitterstabe lochen miissen. 
— Bei Verdun darf er keine anderen 
Totenzeichen aufstelien, ais nur 
schwarze Kreuze. Aber diese Kreu- 
ze, im Schatten einer kleinen Ka- 
pelle, macht er zu ergreifenden Sinn- 
bildern der Treue iiber den Tod 
hinaus.

Weit hat sich das Tor der Arbeit 
fiir Prof. Hacker aufgetan Sein 
brennender Wunsch scheint in Er- 
fiillung zu gehen: er wird vor die 
Verwirklichung einer GroBarchitek- 
turaufgabe gestellt. In seiner Kon- 
zeption und in Zusammenarbeit mit 
Generalbaurat Roderich Fick soli 
das Gauhaus und die Industrie- und

Wie der Spiegel, so das Fenster!

Was ist ein Spiegel? Eine Glasscheibe, und auf dereń Riick- 
seite ein spiegelnder Belag, der das Bild zuruckwirft. Zweimal 
miissen die Lichtstrahlen durch diese Glasscheibe hindurch, hin 
zum Belag und zuriick zum Beschauer,und kein Strahl darf da be i 
aus der Richtung geraten, sonst wird das Spiegelbild verzerrt. 
Deshalb nimmt man fur gute Spiegel das Glas, dessen Flachen 
eben geschliffen und poliert sind: „K rista llsp iegelg las". -  
Und dieses gleiche „K ris ta llsp iege lg las", geschliffenes und 
poliertes Glas, hat auch ais Fensterscheibe die Liebe aller 
schonheitsfrohen Menschen, weil es den Durchblick durch das 
Fenster nicht verzerrt und makellos ist wie der beste Spiegel.

V e re in  De u t sc h e r  S p i e g e l g l a s f a b r i k e n  G. m. b. H. Koln

Al escribir a los anunciantes menciónese el „Innen-Dekoration“
III
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Handelskammer Oberdonau inLinz 
entstehen. Die Planung ist fertig; 
der Krieg hindert die Ausfiihrung. 
Und der Tod nimmt Hacker die 
herrlichen Piane aus der Hand, be- 
vor der erste Stein gesetzt wird.

Handwerker in des Wortes edel- 
ster Bedeutung, Kiinstler, Lehrer, 
Kamerad — ein groBer Mensch: So 
bleibt dasBild des Friihyollendeten, 
des zu friih Dahingescbiedenen in 
uns, mahnend, verpflicbtend, er- 
hebend.

Dr. Heinrich Beck

W e ttb e w e rb  
fu r  B auvorhaben

Besonders unter den derzeitigen 
kriegsbedingt eingeschrankten Ver- 
haltnissen ist eine ubersichtliche 
und strenge Lenkung des Bauwe- 
sens eines derartig groBen Hoheits- 
bereiches, wie ihn die nationalsozia- 
listische Bewegung darstellt, drin- 
gend notwendig. Aus diesem Grund 
besteht das sachliche Erfordernis, 
daB der Reichsschatzmeister der 
NSDAP., der ais Generalbevoll- 
machtigter des Fiihrers fiir alle ver- 
mógensrechtlichenAngelegenheiten 
der Partei auf Grund der Verord- 
nung iiber die baupolizeiliche Be- 
handlung der Bauten der national- 
sozialistischen Bewegung vom 20. 
Noyember 1938 (RGB1. I S. 1678) 
und der Anordnung Nr. 197/38 des 
Stellvertreters des Fiihrers vom 9. 
Dezember 1938, betrifft: »Verord- 
nung iiber die baupolizeiliche Be- 
handlung der Bauten der National- 
sozialistischen Bewegung«, oberste 
Baubehorde der NS-Bewegung ist, 
iiber jedes Bauvorhaben der NS- 
Bewegung von diesen ersten An- 
fangen an Kenntnis besitzt.

Dieser umfassende Uberblick des 
Reichsschatzmeisters iiber das ge- 
samte Bauschaffen der NS.-Bewe- 
gung gibt die Gewahr dafiir, daB die 
Bautatigkeit innerhalb des Hoheits- 
bereiches der Partei entsprechend 
der Gesamtlage des Deutschen Rei- 
chesund denVerhaltnissen der deut
schen Wirtschaft ausgerichtet wird.

Die Grundlage fur die Unterrich- 
tung des Reichsschatzmeisters iiber 
die Bauplanung bildet die Vorlage 
der Wettbewerbsprogramme vor der 
Ausschreibung der Wettbewerbe ge- 
maB der vom Reichsschatzmeister 
unter dem 2. Februar 1940 erlasse- 
nen Anordnung 6/40 — betrifft 
>» Wettbewerb fiir Bauvorhaben«.

Dieser Anordnung kommt nicht 
nur unter den derzeitigen kriegsbe- 
dingten Verhaltnissen besondere 
Bedeutung zu. In erhóhtem MaBe 
wird sie sich yielmehr in politisch 
und wirtschaftlich entspannten Zei-

Wohnung und Heim — scheinbar zwei Worte 

mit gleichem Inhalt -  in W ahrheit zwei Be- 

griffe wie Rohbau und schlusselfertiges Haus. 

Die Wohnung ist der Rohbau, aus dem der 

geschickte Innenarchitekt das Heim gestaltet. 

In d a n th re n fa rb ig e  Vorhange,Tischdecken, 

Polsfermóbel, Kissen sind wertvolle Bausteine, 

mit denen der neuzeitliche Raumgestalter ein 

behagliches Heim errichtet. Aber so, wie man 

kein Haus fur heute und morgen baut, so soli 

die Farbenpracht des textilen Schmuckes be- 

standig sein gegeifSieBrfflusseyonSonneund 

haufigerWdsch|e. Dafiir b iirg tdas Indanthren- 

Etikett ais Symbol hóchster Farbech the it.

Indanthren

U n u b ertro ffe
w asc h ec h t

lichfecht
w e tte rec h t

ten auswirken, die eine erhóhte 
Bautatigkeit zur Folgę haben wer
den. Denn gerade Zeiten einer leb- 
haften Bautatigkeit erfordern in 
noch groBerem Umfang eine plan- 
volle Lenkung und organische Ab- 
stimmung der Bauvorhaben auf die 
Grundgesetze nationalsozialisti- 
schen Bauschaffens.

Diese wiederum kann nur durch 
moglichst friihzeitige Kenntnis der 
Obersten Baubehorde der NS.-Be- 
wegung zwecks Herbeifiihrungeiner 
rachdienlichen Zusammenarbeit 
aller beteiligten Kreise gesichert 
werden. Aus diesen Gesichtspunk- 
ten heraus kommt der nachstehend 
aufgefiihrten Anordnung 6/40 vom 
2. Februar 1940 -  betreff: Wett
bewerb fur Bauvorhaben — eine 
grundlegend wichtige und zeitlich 
unbegrenzte Bedeutung zu.

Neue W erks to ffe  
im  W ohnungsbau

Durch eine Reihe neuer Verfah- 
ren ist es moglich geworden, trotz 
des Krieges und der durch ihn her- 
yorgerufenen Knappheit an Bau- 
stoffen aller Art den Bau von Wohn- 
hausern fortzusetzen. Dem fiihren- 
den deutschen Chemieunternehmen, 
der I. G. Farben, ist es gelungen, 
yerbesserte Anstrichmittel mit iso- 
lierender Wirkung heryorzubrin- 
gen, wasserabweisende Spezialmit- 
tel in Ziegelsteine zu mischen und 
den Putz der AuBenmauern gegen 
eindringende Feuchtigkeit zu iso- 
lieren.

Nicht minder erfolgreich war die 
Forschungsarbeit auf dem Gebiet 
der Inneneinrichtung der Wohnun- 
gen. Es ist gelungen, aus heimi- 
schen Rohstoffen Materialien zu 
fertigen, die in bezug auf Haltbar- 
keit die bisher verwendeten auslan- 
dischen Materialien sogar noch 
iibertreffen. Zur Bespannung der 
Wandę wird Vistra-Velours benutzt, 
die Armaturen werden nicht mehr 
aus Messing oder Kupfer, sondern 
aus einem nichtrostenden Leicht- 
metall gefertigt, und an Stelle der 
bisher ublichen Farben sind sowohl 
glanzende wie matte neue Farben 
auf synthetischem Wege entwickelt 
worden. Da die neuen Anstrichmit
tel mit isolierender Wirkung auch 
auf nasses Mauerwerk aufgetragen 
werden kónnen, wird mit dem An- 
strich vor der Trockenlegung be- 
gonnen und dadurch wertyolle Zeit 
gespart.

K l e i d e r s c h r a n k e
fur Fabrikcn und Biiros in Reihcn 

und einzeln fertigt

Theodor Kocher,Stuttgart=W
R o se n b e r g str . 4 9 ,  F e rn ru f 6 5  9 0 6
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TERRASSE UND TCl REN ZUM ESSZ1MMER ENTW. ARCHITEKT FR1TZ GLANTZ- BERLIN

EIN BERLINER YORORT-WOHNHAUS

Bei dieser Arbeit des Berliner Architekten Fritz 
Glantz galt es vor allem, gewisser Schwierig- 

keiten Herr zu werden,die sich aus der Spannung zwi
schen dem vorgeschriebenen Bebauungsplan und der 
besonderen Art der Raumbediirfnisse ergaben. Nach 
dem Wunsche des Bauherrn waren alle Tageswohn- 
raume samt der Kuchę im ErdgeschoB unterzubrin- 
gen, so daB fiir dieses der weitaus grófiere Raumbedarf 
bestand. Auf der andern Seite forderte der behórdliche 
Bebauungsplan aber 2 Vollgeschosse mit genau fest- 
gelegten Traufen- und Sockelhóhen. Die Planung 
muBte also von »oben« her gelost werden, d. h. das 
obere VollgeschoB wurde maBgebend fur die Haupt- 
dimensionen des Grundrisses. Dem groBeren Raum
bedarf des Erdgeschosses wurde dabei in der Weise 
Rechnung getragen, daB das Speisezimmer ais Anbau 
mit einer anschlicBenden Terrasse in das Garten- 
gelande vorgeschoben wurde (vgl. Abb. oben). Die 
Terrasse bildet eine Órtlichkeit fiir sich und ist ais 
solche durch das pfeilergetragene Dach betont.

Weiter wurde die GrundriBgestaltung bestimmt

durch die Forderung, daB die Diele gelegentlich ais 
ungestórter, wohnlicher Aufenthaltsraum beniitzt 
werden konne. Dies fiihrte zur Abgliederung eines 
Wirtschaftsteils, in welchem Garderobę, Kuchę, An- 
richte so beisammen liegen, daB die Diele weder zum 
Óffnen der Haustiire noch zum Anrichten durch- 
schritten zu werden braucht.

Vom Eingang aus betritt man zunachst einen klei- 
nen Vorraum, der zugleich die Kleiderablage enthalt; 
er ist mit elfenbeingetonter Wachsfarbe gestrichen, 
die Metallteile sind verchromt. Von da geht es links 
zur Diele (Abb. S. 161, mit Durchblick zum Vorraum 
durch die Tur im Hintergrund). In ihr setzt die Treppe 
zum ObergeschoB an. Die Wandę sind mit elfenbein- 
farbener, zitronengelb iiberspritzter Rauhfasertapete 
bekleidet. Im gleichen Ton, nur etwas dunkler, sind 
auch die FuBleisten und Tiirflachen, die Treppenwan- 
gen sowie die StoBstufen gehalten, wahrend die Tritt- 
stufen ein abgestimmtes Grau zeigen. Die Treppe 
deckt ein roter Laufer; rot ist auch der Grund der Vor- 
hange, die ein Blumenmuster in WeiB und Gelb tragen.
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»STRASSENANSICHT DES HAUSES W.E.-DAHLEM« ENTWURF: ARCHITEKT FR1TZ GLANTZ-BERLIN-STEGLITZ

Der Raum bietet mit seinen alten Birkenholzmobeln 
und dem Orientteppich ein wohnliches Bild.

Von der Diele geht es durch ein kleines Empfangs- 
und Damenzimmer in den groGen Wohnraum (Abb. 
S. 162/163). Er ist zentral gelegen und besitzt direkte 
Verbindung mit Diele, Damenzimmer und Speisezim- 
mer (vgl. hierzu wie zu den weiteren Erlauterungen 
die Grundrisse S. 158). Der behagliche Hauptsitzplatz 
beim Kamin gestattet einen freien Einblick ins 
Speisezimmer und in den Wohngarten. Die dazuge- 
horigen Sitzmobel und der rundę Tisch sind aus Ma- 
hagoni gefertigt; in den Formen bemerkt man dis- 
krete Anklange an Linien des 18. Jahrhunderts. Ses- 
sel und Sofa zeigen eine gemiitliche, weitraumige Ge- 
staltung, Riick- und Seitenflachen bestehen aus 
Flechtwerk, die Polsterung liegt lose auf. Hier wie 
auch in andern Raumbildern kommen schone Tep- 
piche von verschiedenen GroGen zur Geltung. Die 
Wandę sind sandfarbig tapeziert und mit einem Beige- 
ton iiberspritzt; die FuGleisten und die Rahmenteile 
des Durchgangs zum Speisezimmer liegen in einem 
etwas dunkleren Ton ais die Wand. Fiir die Fenster- 
vorhange wurde naturbeigefarbene Rohseide benutzt;

die Polsterbeziige tragen auf goldfarbenem Seiden- 
grund dunkelviolette Wollpliischmuster. Die Portierę 
ist aus einem schweren Pltisch in dunkler Beigefarbe; 
die dem Speisezimmer zugekehrte Seite zeigt stahl- 
blauen Seidenpliisch. Der Kamin (Abb. S. 162) liegt in 
einer 3 m breiten Wandnische und ist aus hellverfug- 
ten Klinkerriemchen aufgebaut. Die Abdeckplatte er- 
streckt sich iiber die ganze Breite der Â̂ andvertiefung 
und besteht aus 6 cm starkem poliertem Travertin. 
Beiderseits des Kamins ergeben sich dadurch kleine 
Nischen, die zur Aufbewahrung der Feuergerate die- 
nen; ebenso entstehen beiderseits der Kaminhaube 
Abstellflachen fiir Biicher und andre Gegenstande.

Das Speisezimmer ist, wenn die drei seitlichen Tii- 
ren geóffnet sind, mit dem Wohngarten breit verbun- 
den und kommt somit in der guten Jahreszeit ais ein 
lichtiiberstrómter Gartensaal zur Geltung (Abb. 
S. 164). Die Wandę sind hier sandfarbig tapeziert, die 
FuGleisten und Tapetenleisten haben einen etwas 
dunkleren Ton, die Vorhange sind naturbeigefarbig. 
EinenDurchblick zurTerrasse gewahrt dasFenster im 
Hintergrund, mit feststehender Kristallscheibe. Es ist 
von Schranken in gewachstem Mahagoni umbaut und
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hat einen Vorhang im Holzton, so daB abends eine 
geschlossene, einfarbige Wandflache gegeben ist. Die 
Móbel sind in poliertem Pyramiden-Mahagoni aus- 
gefiihrt. Auch hier macht sich in den Formen ein 
leichter klassizistischer Zug bemerkbar; die schild- 
artigen Riicklehnen der Stiihle wandeln ein bekann- 
tes Motiv des Hepplewhite-Mobiliars ab. Die Stuhl- 
polster sind mit stahlblauem Seidenpliisch bezogen.

Im ObergeschoB liegt das kleine Wohn- und Friih- 
stiickszimmer (Abb. S. 165), zu dem von der Anrichte

ein Speiseaufzug hinauffiihrt. Der Raum ist sandfar- 
big tapeziert und gelb gespritzt, hat Mobel aus Kirsch- 
baum und ist mit dem behaglichen Fensterplatz und 
dem belebten GrundriB ganz auf freundlich-intime 
Wirkung gestellt. Das Polster-Ecksofa ist mit gelbem, 
griingemustertem Stoff bezogen, die Vorhange sind 
aus handgewebtem Rohleinen. An der dem Fenster ge- 
geniiberliegenden Wand steht ein stattliches Schrank- 
mobel, das im linken Seitenteil das Rundfunkgerat 
enthalt, wahrend das Mittelstiick, mit hellem Ahorn-

Aufnahmen: 
K ra j ewsky

»D1ELE« RAUHPUTZTAPETE UND SCHLE1FLACK: ELFENBEIN, STUFEN: HELLGRAU, LAUFER: ROT
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»KAMINWAND IM WOHNZlMMER« YERKLEIDUNG: HOLLAND1SCHE RIEMCHEN YERFUGT, ABDECKPLATTE: TRAYERTIN

holz ausgeschlagen, ais Schreibschrank eingerichtet 
ist. Eine breite Turę fiihrt zum Dachgarten hinaus, 
der iiber dem Efizimmer liegt und im Sommer dem 
Raum eine prachtvolle Erweiterung gibt.

Dem Dienst nach ist dieses intime Fruhstiickszim- 
mer dem Elternschlafzimmer zugeordnet, welches 
durch wenige Schritte iiber den Flur zu erreichen ist 
(Abb. S. 166/167). Kier ist eine ganze Wand und ein 
Wandteil mit Einbauschranken gefiillt, die bis zur 
Zimmerdecke gehen (wie iiberhaupt im ganzen 
ObergeschoB jede sich ergebende Nische fur solche 
Schrankeinbauten ausgenutzt ist). Die Wandę haben 
elfenbeinfarbene Tapeten mit bronzefarbigen und 
hellgelben Tupfen; die Einbauten sind im Grundton 
der Wandę lackiert; eine leichte Felderteilung belebt 
sie, und die Zusammenfassung besorgt eine profilierte 
Umrahmung, die den Wandlinien mit schmiickenden 
Verkropfungen folgt. In der Schrankwand liegt auch 
die Tur zum benachbarten Badezimmer. Die Móbel 
aus anmutig gemasertem Rosenholz mit Ahornadern

haben schlichte, gehaltvolle Formen. Der FuBboden 
ist mit weiBem Linoleum ausgelegt. Der Vorhang- 
stoff ist stahlblau mit feiner Streifung und zarter 
Musterung in bronzefarbigen und hellgelben Tónen. 
Die Sitzmóbel haben hellstahlblaue Bezuge; dieselbe 
Farbę in noch hellerem Ton hat die Steppdecke. Mit 
dem Elternschlafzimmer ist das Kinderzimmer ver- 
bunden, das, ebenfalls mit einer Schrankwand ver- 
sehen, nach Siiden durch eine Balkontiir geóffnet ist.

Zur Gesamtanlage seien noch einige Einzelheiten 
vermerkt. Das Zimmer der Hausangestellten sollte 
nach dem Wunsche des Bauherrn nicht im Oberge- 
schoB liegen, aber auch nicht im DachgeschoB, da 
dessen Raum fiir zwei kleine Gastzimmer benótigt 
wurde. Die Kammer wurde daher zwischen die beiden 
Hauptgeschosse an den Treppenpodest gelegt, womit 
sich Wegvorteile fiir die Bedienung ergaben. Der Gar- 
ten wurde in einen Wohngarten mit Liegerasen und 
Sitzplatz und in einen kleinen Nutzgarten aufgeteilt. 
Unterhalb des EBzimmers liegt eine Doppelgarage. -
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ZWECKFORM UND KUNSTFORM

Die Geschichte desMóbels hat zum eigentlichenln- 
halt den Gegensatz und das Ubereinstimmen von 

Zweckform und Kunstform. Beide suchen und fliehen 
sich wechselweise. Jede Nation, jede Zeit denkt an- 
ders iiber das zwischen beiden bestehende oder zu for- 
dernde Verhaltnis. Bald sieht man das Element Kunst, 
d. h. das eigentlich Menschliche, Gemtithafte, in der 
Gestaltung vordringen, bald sieht man es von der 
Zweckform in Zucht genommen und zuriickgedrangt. 
Das Wie dieses Verhaltnisses ist immer vom Lebens- 
gefiihl der Gemeinschaft bestimmt.

Die Suche nach den Ursachen, aus denen sich Ge- 
sinnung und Lebensgefiihl der einen Zeit von dem der 
andern Zeit unterscheidet, fiihrt in Tiefen, die der ra- 
tionalen Erkenntnis kaum vollig zuganglich sind. Der 
Zeitgeist ist unter allen Góttern der dunkelste. Warum 
wird die Welt des Rokoko plotzlich von auflosender, 
hiipfender Melodik iiberstrómt, daB es fiir uns Spat- 
geborene fast aussieht, ais habe sich die damalige 
Menschheit vor Daseinsfreude kaum zu fassen ge- 
wuBt? Ging es ihr so gut, lebte sie so leicht und lieb-

lich? Die auBere Geschichte jener Zeit bietet kaum 
einen Anhalt fiir eine Bejahung dieser Frage. In Rau- 
men, dereń Ornamentik von zartlichen Schafergedan- 
ken diktiert war, muBte Friedrich der GroBe iiber 
Kriegsplanen briiten, und in Zeiten, da Mozart das 
Kóstlichste seiner verliebten, marchenhaften Kunst 
hervorbrachte, trieben Duodeztyrannen ihren schand- 
lichen Menschenexport, wanderten viele Tausende 
deutscher Bauern in fremde Lander, weil eine besin- 
nungslose rasende Ausbeutung ihnen nicht das Stiick 
Brot zur Stillung des taglichen Hungers lieB. Umge- 
kehrt sehen wir in der Gemiitsstimmung (und damit 
auch in der Kunst und im Hausrat) solcher Zeiten, die 
ein gemachliches Leben hatten, oft Ernst und Strenge, 
Kalte und Verhaltenheit. Ist es nicht sonderbar, daB 
die ausgesprochen hypochondrische Fin-du-siecle- 
Stimmung aufkam in jenen Zeitlauften vom Ende des 
19. Jahrhunderts, da ganz Europa in wirtschaftlichem 
Aufstieg, in technischem und wissenschaftlichem 
Fortschritt begriffen war? Was machte die Geister da- 
mals so miide, daB nur eine pessimistische Philosophie
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i

das Ohr der Zeit fand und die Dichtung iiberall krankli- 
che, lebensabgewandte Erscheinungenhervorbrachte?

Es sind wohl die geheimeren Lebensreserven einer 
Zeit und eines Kulturkreises, welche in der Kunst und 
somitauch in derWohnungsgestaltung zumAusdruck 
kommen; und diese geheimen Lebensreserven kónnen 
sich in absteigender Kurve bewegen, trotzdem und 
wahrend die Umwelt von Zeichen der Prosperitat er- 
fiillt ist. Nicht das greifbare, auGere Schicksal, son
dern der Vorrat an Vitalitat scheint das Temperament 
einer Zeit und ihrer Kunst zu bestimmen. Diese Vita- 
litat kann mannlich geartet sein, wie zur Zeit der 
hohen Renaissance, sie kann weiblichere Ziige tra- 
gen, wie im Rokoko. Sie kann sich auGern ais spielen- 
des, formentreibendes Leben, das sich in kindlicher 
Fróhlichkeit oder in iippigem Machtgefiihl auslebt; sie 
kann sich aber auch, wie in unsrer Zeit, ais ruhiger 
Wille und fester Verstand auGern, denn in diesen be- 
kundet sich vielleicht am entschiedensten, daG der 
Mensch in seiner Welt wirkliche Herrschaft besitzt.

Wenn wir also sagen kónnen, daG die heutige Welt 
(ihr Menschentum, ihre Kunst, ihre Lebensgestal-

tung) bei weitem am starksten vom zielstrebigen Wil- 
len und vom klaren Verstande gepragt ist, so muG da- 
bei begriffen werden, daG dies Ausdruck von Lebens- 
kraft ist, weitab von jenem BewuGtseinskrampf, der 
eine intellektualistische Periode in die Sackgasse einer 
iiberspitzten sogenannten Sachlichkeit verlockte. Wir 
sehen heute den Gegensatz zwischen Zweckform und 
Kunstform zu einem Ausgleich gebracht, der eine ent- 
spannte Harmonie aufweist. Dieser Ausgleich fiihrt 
den heutigen hóheren Kulturbegriff zum Sieg, nach 
welchem es vor allem darauf ankommt, daG ein gan- 
zes Volk durch alle Schichten hindurch lebendigen 
Anteil an der nationalen Lebensform hat. Wir wissen 
die herrlichen Arbeiten eines Riesener, des Ebenisten 
der Marie Antoinette, eines Spindler, eines Oeben, 
eines Cuvillies zu bewundern, die in Schlóssern und 
Museen aufbewahrt werden. Aber wir tauschen uns 
nicht mehr dariiber, daG das Vorhandensein hochge- 
triebenerSpitzenleistungennicht schon die G e f o r m t - 
heit eines Volkes bedeutet. Und auf ihr miissen wir 
bestehen. Denn ais Ganzheiten sind heute die Vólker 
geschichtlich angesetzt, die Gedanken, dieWerte miis-

1940. VI.  2
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sen von oben bis unten durchwirken. Jeder einzelne 
ist ais tatiger Faktor zum Tragen des Volkslebens be- 
rufen, ja, es erhebt sich sogar die groBe Forderung, 
daB jeder einzelne in seiner personlichen Existenz das 
Volksganze reprasentieren muB. Die Wohnungsge- 
staltung unsrer Zeit ist in ihrem letzten Grund nur zu 
verstehen, wenn man sie aus dem Streben nach Er- 
fiillung dieser Forderung begreift. Bedeutsam neu 
mutet von da aus das vielzitierte Goethewort an, daB 
iippige Wohnraume und kostbare Geratschaften nur 
fiir Menschen seien, die nichts zu tun haben. Hat ihm 
bei diesem Ausspruch nicht vorgeschwebt, daB das 
eigentliche MaB einer Kulturleistung nur da erfullt

sei, wo sie dem wirklichen Menschen entsprichtund 
zugute kommt? Denn der wirkliche Mensch, das ist 
eben der Mensch, der »etwas zu tun hat«, wahrend der 
MiiBigganger weder nach Goethes Meinung noch gar 
nach der Meinung unsrer Zeit Wirklichkeit besitzt 
oder positives Glied der Volksgemeinschaft ist. Wir 
miissen dieses neue MaB der Kultur ohne doktrinare 
ijbersteigerung, aber mit gewissenhafter Achtsamkeit 
wahrnehmen. Keiner Periode war es mit dem Ernste 
vorgeruckt wie der gegenwartigen, und in der Arbeit 
an seiner praktischen Durchftihrung gipfelt ein 
menschliches Streben, das alter und ehrwiirdiger ist, 
ais die meisten denken. — w il h e l m  m ic h e l

Aufnahmen: 
K ra j ewsky
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»AUS EINEM SCHLAFZ1MMER« DIWAN UND SESSEL: DUNKELBLAUER ATLAS. - ENTW. OUGL1EL.MO ULRICH-MA1LAND

INNENRAUME VON GUGLIELMO ULRICH-MAILAND

Die kunstlerische Arbeit des heutigen Italien be- 
kennt sich entschlossen zu den grundlegenden 

Gesetzlichkeiten der Gegenwart. Das Denken in den 
Kraftelinien und im Lebensgefiihl unsrer modernen 
Welt ist ihr gelaufig, und so weist sie sich in allen 
AuBerungen ais auf der Hóhe der Zeit stehend aus, 
ohne doch mit den seichteren internationalen Mode- 
strómungen zu paktieren. Besonders auf dem Gebiete 
der Wohnungsgestaltung verfiigt das neue Italien 
iiber eine ansehnliche Schar von Raumkiinstlern, 
dereń Schaffen einen hervorragenden Beitrag zur 
Sache der zeitgemafien Innenarchitektur darstellt 
und dabei auf charaktervolle Weise national bleibt.

In der Reihe dieser Kiinstler nimmt Guglielmo 
Ulrich, den wir den Lesern der »Innen-Dekoration« in 
der beifolgenden Veróffentlichung zum erstenmal vor- 
fiihren, einen ausgezeichneten Platz ein. Er kann ais 
ein junger Kiinstler angesprochen werden, da er 
seine Tatigkeit erst seit einem Jahrzehnt ausiibt. Aber 
was er in dieser kurzeń Zeitspanne an Wohnraumen 
und Móbeln hervorbrachte, hat ihm in seinem Vater- 
land bereits einen klangvollen Namen verschafft.

Guglielmo Ulrich geht in seinen Raumschopfungen 
auf die Notę einer feinen, gemessenen Vornehmheit 
aus. Man sieht ihn daher flieBende, gewahlte Formen, 
erlesene Werkstoffe bevorzugen, und oft steigert er, 
wo Zweck und Mittel es erlauben, das Vornehme zum 
Prunkvollen. Er weiB dabei die Farben so vollendet 
zueinander zu stimmen und den Raum so klar auf 
eine einheitliche Notę zu bringen, daB es niemals zu 
jenen unzarten Hervorkehrungen des Reichtums 
kommt, welche in alter und neuer Zeit mit Ubertrei- 
bungen das Auge gelangweilt und den Geschmack be- 
leidigt haben. Ais Beweis fur Ulrichs unbeirrbare 
Sicherheit in dieser Hinsicht mag das Schlafzimmer 
dienen, wo eine alte Kommode und ein alter Toi- 
lettentisch einerseits, ein Diwan und ein beąuemer 
Klubsessel andrerseits sich zu edler Harmonie ver- 
binden (Abb. oben). Der Ton des alten Móbels und des 
dariiberhangenden alten Spiegels bildet mit dem dunk- 
len Blau des Atlasbezuges einen erlesenen Akkord.

Ist die Aufgabe dagegen ungebundener, weist sie 
mehr auf flotte, heitere Losungen, so kann Ulrich 
eine hóchst behagliche, zwanglose Schlichtheit der
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Formen und Werkstoffe treffen, die im Verein mit 
frohlicher Farbengebung zu reizvollen Raumbildern 
fiihrt. Das zeigt sich in dem Gesellschaftsraum fur 
jungę Leute, der zu einem Landhaus am Lago 
Maggiore gehórt (Abb. S. 174). Man wird in diesem 
Raum auch den klaren architektonischen Geist er- 
kennen, der durch gute Disposition das Gesamtbild 
organisiert und die Móbel sehr zweckmaBig und zu- 
gleich erzahlerisch anmutig verteilt.

Guglielmo Ulrich ist nicht nur Innenraumkiinstler. 
Er bearbeitet gegenwartig wichtige Architekturauf-

gaben fiir die Hauptstadt des Imperiums, er beschaf- 
tigt sich mit stadtebaulichen und kolonialen Fragen. 
Seinen Namen und die Berufung zu einer weiteren, 
gróBeren Laufbahn verdankt er aber seinen Raumge- 
staltungen und kunsthandwerklichen Arbeiten, zu 
denen ihn sein Gefiihl trieb, nachdem er seine akade- 
mischen Studien abgeschlossen hatte. Er wuBte gewiB 
von der Kunst des Auslands zu lernen, doch verar- 
beitete er dereń Anregungen so frei und schópferisch, 
daB sich seine kiinstlerischen Persónlichkeit dadurch 
nur desto besser auspragte. -  Br u n o  m o r e t t i- m a il a n d

ARCHITEKT GUGLIELMO ULRICH »STUHL UND T1SCH AUS TIEFDUNKLEM MAHAGONIHOLZ«
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»GESELLSCHAFTSRAUM« NUSSBAUMHOLZ, ST UHLE MIT GRtlNEN LEDERBEZClGEN, SESSEL UND D1WAN: KUHLEDER

KUNST UND YOLK

Die Kunst ist im Leben eines Volkes nicht durch 
den Nutzen legitimiert, den sie ihm bringt, sondern 

durch die wurzelhafte Notwendigkeit, mit der sie aus 
dem gesunden Volksleben herauswachst. Wer fragt 
die Mythen, die Sagen und Marchen, die ein Volk in 
seiner jugendlichen Schópferzeit hervorbringt, nach 
ihrem »Nutzen«? Sie sind nicht auf Zwecke hin ent- 
standen, sie sind wie das Singen, Traumen, Fabulieren 
von Kindern, von Liebenden und Helden: Lebensaus- 
druck, goldener Daseinsuberschwang. Kunst wird 
nicht gemacht, Kunst wird geschaffen. Denn das 
Machen ist Sache des abgelosten Verstandes, der 
diirren Absicht, des berechnenden und bezweckenden 
Individuums. Aber Schaffen bedeutet das Walten 
tieferer, naturhafter Krafte, die sich des Individuums 
bedienen, nicht ihm unterworfen sind. Volksgeist 
bringt Kunst hervor, freiwillig sind Kunst und Volks- 
leben zusammengeschaltet. Vor und iiber allem 
Zweckdenken liegt ihre Harmonie; und darum kann 
diese Harmonie auch allen Wechsel der buchstab- 
lichen Kulturinhalte iiberdauern. Sie ist zu allen

Zeiten realisierbar; nicht nur in der Epoche des 
Spinnrads, sondern auch in der der Autobahnen.

Es ist deshalb mit der aus friiheren Zeiten bekann- 
ten Losung »Kunst fiirs Volk« eine miBliche Sache. 
Hat dieses Wort nicht einen falschen Ton? Ist da 
nicht plotzlich unter »Volk« etwas ganz andres ver- 
standen ais jene grofie, machtige Wesenheit Volk, die 
Herr und Erzeuger der nationalen Kultur ist? Liegt 
nicht etwas von Herablassung darin, etwas von dem 
alten torichten Volksbegriff, der zum Volk nur die 
sogenannten breiten Schichten rechnete und gerade 
die hóchsten Aufgipfelungen des Volkslebens, in 
welchen der nationale Genius seine herrlichsten 
Selbstbekundungen schuf, ais volksfremd betrach- 
tete? Liegt nicht in der Losung »Kunst fiirs Volk« 
eine Gefahr fiir die Kunst, indem sie auf allzu enge 
Weise auf glatte Einganglichkeit verwiesen wird ? 
MuB darunter nicht die schópferische Kiihnheit, der 
Mut zum Wagnis leiden?

Mit solchen Fragen hat sich jiingst in der »Domus«, 
der fiihrenden kunsthandwerklichen Zeitschrift Ita-
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»SPEISEZ1MMER« RIO-PALISANDER MATT MIT EINGELECTEN YERGOLDETEN ADFRN. _  ENTW. UND AUSF. »ME1STERRAUME«

EINE WOHNRAUMGRUPPE DER »MEISTERRAUME«

D ie Hausratgestaltungder Gegenwart hat es langst 
verlernt, sich schiilerhaft auf historische Móbel- 

stile zu beziehen, d. h. sie in ihren buchstablichen Ein- 
zelheiten nachzuahmen. Aber im menschlichen Tun 
gibt es Zusammenhange, die an bleibende Bestim- 
mungsgrunde der Menschennatur, der Werkstoffe 
o er der Arbeit gekniipft sind. Der gotische Faltstuhl 
(aus em bekanntlich spater der franzósische »Fau- 
teui <( ervorgegangen ist) hat kaum den altrómischen 
Faltstuhl zum buchstablichen Vorbild gehabt; er ist 
wahrscheinlich eigenwiichsig im Norden wieder ent- 
standen aus dem Konstruktionsgedanken der ge- 
kreuzten Schemelstiitzen. Der feingeschwungene 
Schinkelstuhl, dessen Riicklehnenkurve die gebogene 
Linie der Ftifie schwanenhalsartig fortsetzt, gleicht 
fast vóllig dem antiken klismos, der eleganten Stuhl- 
form des griechischen Frauengemachs. Aber er ist 
nicht auBerlich ubernommen, sondern ein geistiges 
Zwischenglied, das Einstimmen der Schinkelzeit in 
die edle Rationalitat der Antike, bildet die Yerbindung.

Wenn in der Wohnraumgruppe der Berliner »Mei- 
sterraume«, die unsre hier folgenden Abbildungen 
schildern, die Linie des klassizistischen Hausrats so 
bestimmt und doch so frei anklingt, so lauft auch da 
die Verbindung tiber das Geistige, genauer: das Klas- 
sizistische ist nicht ais Formenvorrat, sondern ais Ge- 
sinnung herangezogen. Enthalt doch diese Gesinnung 
vieles, das sich den modernen Begriffen von guter 
Móbel- und Raumgestaltung in spontaner Freund- 
schaft zukehrt. Fur den Klassizismus handelte es sich, 
soweit die Gerateform in Frage kommt, um die Rlick- 
fiihrung des Móbels auf die einfache Grundform, um 
die Heraushebung des Kubuś bei den Kastenmóbeln 
und der konstruktivnotwendigenTeile bei denandern. 
Besonders aber kommt die natiirliche, die iiberhisto- 
rische Verkniipfung mit dem heutigen Gestaltungs- 
denken zum Vorschein, wenn man ins Auge faBt, daB 
der Klassizismus grundsatzlich den rationellen Auf- 
bau des Mobels, die verstandesmaBige Trennung der 
tragenden und der lastenden Glieder und die klare

1940. V I .  3*
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Durcharbeitung der einzelnen Teile forderte. Er ver- 
stand sein Streben ais Bekundung der Menschenver- 
nunft, und damit gerade empfand er sich ais natiirlich 
und der Natur entsprechend, gegeniiber der spiele- 
risch-verkiinstelten Art der vorhergehenden Stile. 
»Einfache Linien, reine Konturen, korrekte Formen 
haben das Gemischtlinige, das Geschweifte und Re- 
gellose verdrangt«, schrieben 1801 die Begriinder des 
Empire, die Architekten Percier und Fontaine, um 
alsdann fortzufahren: »Was bei den ubrigen Kiinsten 
das Naturvorbild ist, das ist bei der Baukunst und im 
Meublement die Yernunft. Will man bei den zahlrei-

chen Objekten, welche man unter der Bezeichnung 
Móbel-zusammenfaBt, der Natur folgen, so heiBt das: 
so zu schaffen, daB das Notwendige nicht dem Ange- 
nehmen geopfert, sondern zum Angenehmen gestaltet 
wird. Aufgabe des Mobelkiinstlers ist es, die Formen, 
welche durch die Annehmlichkeit diktiert sind, zu 
reinigen, sie mit den einfachsten Linien zu umschrei- 
ben und aus diesen naturlichen Gegebenheiten die 
Ornamentik zu entwickeln, die sich an die Grundform 
anpassen muB, ohne den Typus zu entstellen, ohne 
das Prinzip, das sie entstehen laBt, zu verwischen.«

Diese Grundsatze erklaren besser ais lange Ausfiih-

A ufnahm s:
Struckmeyer-
Wolff-Berlin

•L1KOR- UND ZIGARRENSCHRANK« 1NNEN: NUSSBAUMWURZELMASER, SP1EGELGLAS UND MARMOR
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rungen die geistig begriindete Moglichkeit, die klassi- 
zistische Linie frei auf heutige Raumzwecke anzu- 
wenden. Dies tut die hier gezeigte Raumfolge der 
»Meisterraume« in der straffen kubischen Fassung der 
Kastenmóbel, in der Unterscheidung zwischen den 
einzelnen Gliedern, welche nicht nur die struktiven 
Funktionen, sondern auch die verstandesmaBige Me- 
trik der Formen klar hervorhebt. In diesem Sinne ist 
auch der Zierat verwendet. Die eingelegten Adern aus 
Messing, die geschnitzten Goldrosetten, die Knópfe 
und Kapitelle aus vergoldeter Bronze betonen iiberall 
bestimmte Felder und Funktionen. Im Speisezimmer

(Abb. S. 179), das in matt behandeltem Rio-Palisander 
ausgefiihrt ist, stellt sich der zweigeteilte Biifett- 
schrank mit seinen geschlossenen, ruhigen Vorder- 
flachenals ein ungemein stattlicher Kórper dar, archi- 
tektonisch gedacht und aufs bestimmteste gegliedert. 
-  Fiir das Herrenzimmer (Abb. S. 180-183) wurde 
feinstes Tabasko-Mahagoni verwendet, poliert und 
mattiert. Die breiten Lisenen des groBen Biicher- 
schrankes (Abb. S. 183) sind mit Furnieren aus NuB- 
baum-Wurzelmaserholz belegt; mit dem gleichen Ma
teriał sind die Barschranktiiren ausgekleidet (Abb. 
S. 181). Ein durchgehendes Motiv bilden die ausladen-

»HERRENZ1MMER« TEILANSICHT DES BuCHERSCHRANKES, SATZT1SCHE UND BRONZELAMPE
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den Simsplatten am oberen AbschluB der Schrankmó- 
bel und die betonten Rahmenprofile aller Móbelfla- 
cheri. Der erwahnte Biicherschrank steht auf einer 
kraftigen Sockelplinthe und wird dadurch, sowie 
durch die 6 Pfeiler und die stattliche Bekrónung zu 
einem wuchtig-edlen Gebilde zusammengefaBt. Der 
Barschrank (Abb. S. 180/181) gibt bei geóffneten Tii- 
ren eine Klappe frei, die ebenso wie die Innenwande 
mit Spiegelglas belegt ist. Dariiber befindet sich ein 
Zigarrenfach; die Bodenflache des Abteils unterhalb 
der Klappe hat einen Marmorbelag. Mit besonderer 
Sorgfalt ist der groBe Arbeitstisch (Abb. S. 180) be- 
handelt, der namentlich durch die kapitellgezierten, 
verjiingten Stiitzen ein wiirdiges Ansehen erhalt. Ge- 
nau so ist der kleine Rundtisch vor dem groBen Pol- 
stersofa beim Kamin ausgestattet (Abb. S. 183). — 
Das Herrenschlafzimmer (Abb. S. 184/185) ist aus 
feinem Pyramidenmahagoni gearbeitet. Am Bett sind 
die Pfosten ais kannelierte Holzsaulen gefaBt, die in 
freien Bekrónungen aus vergoldeter Bronze endigen. 
Sie erheben sich aus Bronzetiillen, die ihrerseits auf 
dem von kurzeń Stiitzen getragenen Bettrahmen sit- 
zen. Diese Holzsaulen tragen mit Hilfe von festen Me-

tallringen und -bandem die freischwebenden Kopf- 
und FuBwande. Die Palmettenform dieser Bander so
wie das- querliegende Pflanzenschaftornament auf der 
FuBwand sind bekannten Empiremotiven in bestimm- 
terer Weise angeglichen. Der Toilettentisch am Fen- 
ster und der Nachttisch fiihren die in der ganzen 
Raumfolge geiibte Behandlung mit Messingadern und 
vergoldeten Stiitzenknaufen durch und wahren dabei 
eine reine, schlichte Form. Der metallgefaBte, dreh- 
bare Rundspiegel wird von bronzenen Schaften gehal- 
ten, welche in dieselbe Bekrónung auslaufen wie die 
Bettpfosten. Den dreiteiligen Wascheschrank im 
Herrenschlafzimmer (Abb. unten) schmiicken leichte 
Kanneliiren und kleine vergoldete Zierstiicke; die 
Glasscheiben der Tiiren haben innen eine in Falten 
gelegte Stoffbespannung.

Die gesamte Wohnraumgruppe reiht sich wiirdig 
der groBen Zahl qualitatvoller Leistungen an, mit 
denen die »Meisterraume« in der kurzeń Zeit ihres 
Wirkens schon ihr Kónnen unter Beweis gestellt ha
ben. Sie haben auch hier den Begriff der »reprasenta- 
tiven Wohnkultur«, der fur ihre Arbeit fiihrend ist, 
auf wiirdige und schópferische Weise gefaBt. -  sch r .

ME1STERRAUME-BHRL1N »WASCHE- UND KLE1DERSCHRANK AUS YORSTEHENDEM SCHLAFZ1MMER.
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DER ALLGEMEINE SPIELSAAL im Kur-Kasino 
Baden bei Wien bringt in der Gestalt, die er 

durch die Architekten Hans Pfann und Richard Weifie 
erhalten hat, eine reprasentative und eine intimeNote 
geschmackvoll zusammen. Hohe Pfeiler, durch das 
Querband einer Galeriebriistung verbunden, tragen 
einen kraftigen Plafondrahmen, iiber dem in hellem 
Licht eine ornamentierte Stuckdecke schwebt, ausge- 
fiihrt unter Leitung von Prof. Obsieger. Die hohen 
Wandfelder beiderseits der Nischenóffnung tragen 
eine Kaseinmalerei in vertikalem Aufbau von Rud.

Hermann Eisenmenger. In der mit Vert des Alpes aus- 
gekleideten Nische steht inmitten einer runden Kunst- 
steinschale ein fein durchgestalteter Zierbrunnen aus 
Anticorodal mit vernickeltem und matt verchromtem 
Rankenwerk, nach Entwurf der oben genannten Ar
chitekten ausgefiihrt von der Firma J. Duchoslav.Die 
Bodenschale ist mit grobem Kies ausgelegt, die kleinen 
Schalen auf dem Wasserspiegel dienen zum Auffan- 
gen der von oben niederfallenden Wasserstrahlen und 
sind mit einem feinmaschigen Sieb bespannt, durch 
welches das Platschergerausch gedampft wird. -  s c h r .

MARMORNISCHE: 
VERT DES ALPES 
BRUNNENSCHALE 
AUS KUNSTSTEIN

.Z1ERBRUNNEN« WERKSTOFF: ANTICORODAL, RANKEN YERNICKELT UND MATT YERCHROMT
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»VERKAUFSRAUM EINES DAMENWASCHE-GESCHAFTES« ENTWURF: ARCHITEKT P1PPO AZZON1 —MA1LAND

LINIENSCHONHEIT

enn wir heute von einer technischen Schonheit 
sprechen, so meinen wir in der Hauptsache den 

asthetischen Wert, der in der schwungvollen Linie 
liegt. Wir meinen einen Wohllaut der Linien und der 
Massen, der freie geist-entsprungene Dichtung ist und 
mehr die Art der glatten GuB- oder PreBform hat ais 
die Art des Gemauerten, Geschmiedeten oder Gebau- 
ten. Es gehórt zum Begriff der technischen Schonheit 
die flieftende Linie, und Formen, die ihm entsprechen, 
ergeben sich besonders klar aus den Werkstoffen, die 
sich jeder Gestalt gehorsam fiigen, wie Metali oder 
Beton. Das moderne Auto, die moderne Maschine bis 
herunter zum Apparat sind Beispiele solcher Formen; 
ihre Rhythmen sind nicht mehr von metrischen Zah- 
lenverhaltnissen beherrscht, wie bei den alten Werk
stoffen, sondern sie haben eine mehr naturhafte, me- 
lodióse Art. Wieso diese flieBende Linienschónheit mit 
heutigen technischen Formen in Zusammenhang 
steht, zeigt die Abbildung oben: die Móbel mit ihren 
Schweifungen, mit ihren fliefienden, gekurvten Linien 
haben eine ausgesprochene Verwandtschaft zu UmriB

und Kórper des Apparates, der auf dem Tische steht, 
der Registrierkasse. Und selbst in der Substanz be- 
steht eine gewisse Beziehung; denn der Schleiflack, 
mit dem die Móbel behandelt sind, das Glas, welches 
den Tisch bedeckt, halten sich in der Nahe des 
blinkenden, lackierten Metallgehauses. -  Dieselbe 
schwungvolle Fiihrung wie die Linie zeigt die Farbę, 
ein Dialog zwischen kalten und warmen Tónen. Die 
Wand liegt in einem milden Blau, von dem sich die 
Gerate mit verschiedenen Rot-Tónen abheben. Der 
Tischkórper und das Unterteil des groBen Wandrepo- 
sitoriums sind in heli granatrotem Schleiflack gehal- 
ten; die gleiche Farbę hat der Bodenbelag. Die langge- 
streckten Querbander des Wandschrankes und die 
Sockelleisten des Tisches heben in dunklem Granatrot 
die Hauptgliederung energisch hervor. Den Tisch deckt 
eine Platte aus rosafarbenem Glas. Die Facher des 
Wandschrankes sind mit verschiebbaren Milchglas- 
scheiben geschlossen, iiber die sich ein duftig-zartes 
Blumen- und Rankenmuster hinzieht; es ist eingra- 
viert und in mattblauen und rosa Tónen bemalt. —
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R eich sm in is ter P ro f. T o d t 
G en era lin sp ek to r f i ir  

S ond erau fg ab en  im  V ie r-  
jah resp lan

Ministerprasident Generalfeld- 
marschall Goring, Beauftragter fiir 
den Vierjahresplan, hat den inzwi- 
schen zum Reichsminister ernann- 
ten Professor Dr.-Ing. Todt in seiner 
Eigenschaft ais Leiter des Haupt- 
amtes fiir Technik zum General
inspektor fiir Sonderaufgaben im 
Vierjahresplan ernannt. Aufgabe 
des Generalinspektors ist es, die im 
Zuge des Vierjahresplanes von den 
beauftragten Obersten Reichsbehor- 
den und den eingesetzten Sonderbe- 
vollmachtigten verfiigten MaBnah- 
men laufend auf ihre erfolgreiche 
Durchsetzung in der Wirtschaft zu 
iiberpriifen. Er wird sich durch 
einen Stab von Reise- und Kon- 
trollingenieuren einen standigen 
Uberblick iiber die Auswirkung und 
Durchsetzung der getroffenen MaB- 
nahmen verschaffen und soli im 
engsten Benehmen mit den zustan- 
digen Dienststellen arbeiten. Der 
Generalinspektor wird sich zur 
Durchfiihrung seiner Aufgabe in 
der Hauptsache der Dienststellen 
des Hauptamtes fiir Technik und 
der in den technisch-wissenschaft- 
lichen Vereinen des Nationalsozia- 
listischen Bundes Deutscher Tech
nik yerfiigbaren Fachkrafte bedie- 
nen. Die Reise- und Kontrollinge- 
nieure weisen sich durch einen per- 
sonlichen Ausweis des General
inspektors aus. Ihnen sind alle not- 
wendigen Auskiinfte zur Verfiigung 
zu stellen. Die Dienststellen des 
Staates, der Partei und der Wehr
macht sowie die Betriebe der Wirt
schaft sind gehalten, die Tatigkeit 
des Generalinspektors in jeder 
Weise zu unterstutzen.

R a t io n a lis ie r u n g  
im  W o h n u n g s b a u

Im Januar 1939 beauftragte 
Dr. Todt den Leiter des Arbeitskrei- 
ses Baugestaltung, Baurat Schulte- 
Frohlinde damit, alle Arbeiten ein- 
zuleiten, um Handwerk und Liefer- 
industrie moglichst bald auf eine 
beschrankte Zahl von Ausfiihrun- 
gen festzulegen, um im Zuge der 
Leistungssteigerung in der Bauwirt-
schaft Krafte zur Mehrproduktion 
in Industrie und Handwerk freizu- 
stellen. Die Untersuchungen, dereń 
erste Ergebnisse jetzt vorliegen, 
haben ergeben, daB sich tatsachlich 
im Wohnungsbau wesentliche Er- 
sparnisse erzielen lassen. Die amt- 
liche Einfiihrung der Bautypen, die 
sich bei der Untersuchungais zweck-

r

iUwK
ikhi

bevorzugen Móbel mił diesem Zeichen

Geben Sie Ihrem Heim eine kultivierte 
Atmosphare durch M ay-M óbel. Es 
sind von Kunstlerhand geschaffene 
Meisterwerke aus edelstem Materiał. 

Der Kenner urteilt:

fWKDUBEl

Sie erhalten May-Móbel 
in allen erstklassigen Fachgeschaften

A. MA Y ,  M O B E L F A B R I K E N
S T U T T G A R T - S  ■ H O L Z S T R A S S E  3-9

maBig herausgestellt haben, ist be- 
absichtigt. Die landschaftsgebun- 
dene Baukultur wird nicht beein- 
trachtigt. Ais das wichtigste Ergeb- 
nis der Untersuchungen kann die 
Erkenntnis angesehen werden, daB 
Raumtiefen von mindestens vier 
und hochstens viereinhalb Meter ais 
die giinstigsten fiir die Móblierung 
und Ausnutzung anzusehen sind.

B au p la tzw ah l au f dem  
Lande

Bei der Wahl eines Bauplatzes auf 
dem Lande sind eine Reihe von 
Punkten zu beachten, die mitunter 
selbst der Fachmann wohl be- 
herrscht, aber doch in Einzelheiten 
iibersieht.

Man wahle einen Platz, der die 
Sonne voll in die Wohn- und Schlaf- 
zimmer scheinen laBt. Also in einem 
Orte mit hiigeligem oder bergigem 
Gelande wahlen wir immer den 
nach dem Suden gelegenen Berg- 
hang, nie aber den Nordhang, der 
allen lebenden Wesen feind ist.

In einer StraBe, die von Ost nach 
West fuhrt, nimmtman besser einen 
Bauplatz auf der Nordseite, denn 
man will doch in dem zu bauenden 
Hause die Zimmer nach der Stra- 
Benseite legen, nicht aber Kiiche, 
Treppe, Klosett. Andernfalls laBt 
man sich yerleiten, Wohnzimmer 
ohne Sonne zu haben.

Ein weiteres Gebot: Man erkun- 
dige sich nach der Vorgeschichte 
eines Bauplatzes! Ein Obstgarten, 
der friiher ein sumpfiges Wasser- 
loch war, ehemalige Kiesgrube oder 
Bahnausschachtung, halb schon zu- 
geschiittet durch Schutt (Schild: 
Hier kann Schutt und Asche abge- 
laden werden!) ist durchaus unge- 
eignet. Denn was da der schóne 
Rasen deckt, braucht nicht erst be-

Bohner-Handetrockner
Qualitat — preiswert

ROBERT SCHÓTTLE
Komm. Ges.

Reich enbach/Filt 74, Wiirttembg.
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Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
V
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schrieben z u werden, das wurde 
sich beim Grundausgraben zeigen. 
Kein Baugrund, aber ein Herd von 
giftigen Miasmen, die fortwahrend 
in dem darauf und darin gebauten 
Hause in die Hohe steigen wiirden 
und die Bewohner an ihrer Gesund- 
heit schadigen miissen.

Angenommen, wir wahlen einen 
Bauplatz an einem giinstig gelege- 
nen Wiesenhang. Es handelt sich 
um ein Stiick, das von den Wiesen 
eines Bauern abgetrennt wird. Wir 
lassen uns dabei verbriefen, daB wir 
von seiner Quellwasserleitung einen 
Zweigablauf in unser erkauftes 
Grundstiick erhalten.

Cthłc
P tts t rT f ppi thc
vo n  s e lte n e r  F arb en s ch o n h e it

SłttgmulLcr
Stuttgart • Konigstr. 16

Fachgeschatt f iir Teppiche.G ardinen, 
Mobelstoffe. Tapeten, Linoleum

ttO . Jya u sth d  cUc

Meine Erfahrungen  mit der

LEICA
Neue Bearbei tung von

Dr. Paul Wolff

Das Standardwerk der Kleinbildphotographie

m il fa e fy iU o to s !

Das einzigartige Lelir- und Anschauungsbuch fur Anfdnger, 

Fortgesclirittene und Fachleute

RM 9.80

Zu beziehen durch den Buch- und Pbotohandel

BREIDENSTEIN YERLAGSGESELLSCHAFT, F R A N K F U R T /M

Ergibt die Priifung des Unter- 
grundes das Vorhandensein einer 
starken Kieslage, so ist dies beson- 
ders giinstig, denn solcher Bau
grund halt trocken. Es ist dies ein 
weiterer Punkt, dessen man sich bei 
der Wahl eines Bauplatzes zu ver- 
sichern hat, ob etwa — besonders 
auf ebenem Gelande und bei schwe- 
rem Boden — das Grundwasser sehr 
flach unter der Oberflache liegt, 
denn bei wechselndem Steigen er- 
zeugt es in den Kellern Nasse, die 
sich dann im Mauerwerk zersto- 
rend aufwarts zieht.

Man kaufe auch nicht unnótige 
Lange an der StraBenfront, da man 
sonst durch erhóhte Anliegerbei- 
trage zu StraBenverbesserungen, 
Schleusenbauten usw. herangezo- 
gen wird, auch die Yorschrift rei-

T ausende lesen ihre Z eitschrift —
und welche Z eitschrift liest D u ?

W  9, W 7

INNEN-AUSBAUTEN HOTEL-EINRICHTUNGEN 

LANDHAUSER

STO F F E TEPPICHE GARDINENTEPPICHE

cherer Ausfiihrung der Einfriedi- 
gung nach der StraBe zu die Kosten 
erhóht. Weiter muB man sich nach 
etwaigen, auf dem Grundstiick 
ruhenden Abgaben und Rechten er- 
kundigen, die auf manchen Dór- 
fern noch in geradezu wunderlicher 
Art in Gebrauch sind.

Wir nehmen an, der gefundene, 
giinstig am Siidhang eines Gelan- 
des gelegene Bauplatz hat 30 Meter 
Lange an der StraBe und 40 Meter 
Tiefe. Wir werden nun, der Him- 
melsrichtung entsprechend, das 
Haus so stellen, daB wir nach Siid 
und Ost den gróBten Gartenteil vor 
uns haben und das aufzufiihrende 
Haus ihm durch seinen Schatten 
am wenigsten Sonne entzieht. Wir 
werden also in der Nordecke bis auf 
das gesetzliche MaB — wohl liber- 
wiegend 41/., Meter — an die Nach- 
bargrenzen heranriicken. Die giin- 
stige Himmelsrichtung iiber Eck 
bringt den Bewohnern des Hauses 
die Wohltat, daB einen groBen Teil 
des Jahres iiber alle vier Seiten des 
Hauses von der Sonne beschienen 
werden kónnen.

Da der Platz ein wenig ansteigt, 
werden wir den FuBboden des Erd- 
geschosses soweit herausheben, daB 
er auf der Vorderseite etwa 1,20 bis 
1,25 Meter iiber Gelandehohe liegt, 
und die Haustiir wird am giinstig- 
sten in die óstliche einspringende 
Ecke des Treppenhauses gelegt, das 
an der Nordseite vorgeschoben ist. 
Die Wohn- und Schlafzimmer wer
den wir alle an die von der Sonne 
meist beschienenen Seiten legen, 
denn Grundsatz muB sein, soviel 
Sonne in die Zimmer zu lassen, wie 
irgend moglich.

Schon mancher wird die Beob- 
achtung gemacht haben, daB ein

A N Z E I G E N - V E R W A L T U N G

DER
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Haus imlnnernsofort einen freund- 
lichen.wohnlichen Eindruck macht, 
ein anderes dagegen trotz groBer 
Ausstattung einen unbehaglichen, 
frostigen Eindruck. Das liegt nur an 
der richtigen Lagę der Zimmer in 
bezug auf die Himmelsgegend oder 
an der falschen Anlage.

Deshalb ist auch die Anlage einer 
Veranda von groBer Wichtigkeit. 
Sie liegt am giinstigsten in einer ge- 
schiitzten, einspringenden und iiber- 
bautenEcke des Hauses, nach Osten 
und etwas nach Siiden offen. Sie 
soli nicht zu klein in den Abmes-

Tudako/.ódas eseten tessek kerem a »Innen-Dekoration« -ra hivatkozni
VI
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sungen und so angeordnet sein, daB 
der eine Teil in der geschiitzten 
Ecke yerglast und der iibrige offen 
ist, doch sollte letzterer Teil im 
Winter ebenfalls durch einzuset- 
zende Fenster geschlossen werden 
kónnen. Er schutzt dann ais warme- 
haltender Raum die dahinter lie- 
genden Wohnraume.

Ferner gruppiere man ein Haus 
nicht durch unnótige Ecken und 
Winkel, die eine komplizierte Dach- 
anlage verursachen und dadurchals 
Sturm- und Schneefanger fortwah- 
rende Reparaturen verursachen. 
Auch yermeide man den immer 
wieder zu beobachtenden Fehler,

Betiledern und Daunen
innurgewaschencr.doppelt gcrei* 
nigter, feinstcr Qualłtat von

OscarFriz,Ulm a .D .56
Bettfedern. und D»unen»F>brilt 
Verkauf nuran Wiederyerkiiufer

daB das Haus zu groB angelegt 
wird. Unnótige Raume sind nur 
eme Last, und man denke bei der 
Planung immer daran, daB im 
Ober-bzw. DachgeschoB bei einiger- 
maBen geschickter Anlage sich eine 
Reihe schóner Raume ergeben, 
wahrend eine groBe bebaute Flachę 
die Baukosten des Hauses erheblich 
verteuert. Alle Raume miissen 
unmittelbar zugangig sein, denn 
nur dann kónnen sie am vor- 
teilhaftesten ausgeniitzt werden. 
Am besten erfolgt der Zugang von 
einem geraumigen Vorplatz aus, 
ohne langen und womóglich noch 
dunklen Korridor. Ais Zimmerhóhe 
wahle man 3,20-3,50 Meter. Zu 
unterkellern ist nur soviel, wie man 
nótig hat.

Was die eigentliche Einteilung 
des Hauses, also den GrundriB, die 
Aneinanderreihung der Raume’ be- 
trifft, so muB hier die Hausfrau in 
erster Linie bestimmen, denn eine

D u r c h h a l t e n

is t  d a s  W ic h t ig s te

bei der

K a u fe r-B e e in flu s s u n g

Der automatiscne 
photoelektrische

eica
lassen  S ies ich  d a s G e rt it  be i Ih rem  P h o ło h d n d le r vo rfu h re n

METRAWATT A .-G . N U R N B E R G -O

jede Familie hat andere Anspriiche 
und Wiinsche, und diese kennt die 
Hausfrau am besten.

Der Vorplatz, zu welchem man 
von der Haustiir unter dem einen 
Treppenarm gelangt, ist durch ein 
hohes, durchgehendesTreppenhaus- 
fenster yollstandig erhellt. Es ver- 
mittelt auch den Aufgang zu den 
im DachgeschoB gelegenen Rau- 
men. Die etwa stórende geringe 
Schrage bei steiler Dachneigung 
kann durch Leichtwande aufgeho- 
ben werden. Die Ausmauerung der 
Sparrenfelder halt auch die oberen 
Zimmer gegen Temperatureinfliisse 
unempfindlich. «

Der hohe Reiz, den unsere heu- 
tigen Landhauser zeigen, liegt in 
einer gefalligen, ungesuchten Grup- 
pierung, hellem Wandputz, kraftig 
ausgesprochener Dachform mit 
dem Rot der Ziegel oder dem Grau 
des Schiefers, grunen Fensterladen, 
braunem Holzwerk u. dgl. Gerade 
die Schlichtheit des heutigen Land- 
hauses macht es ansprechend und 
schón. Ing. W. H.

t <

Raucherbeizen - Alizarol-Eichenbeizen - Metallsalz- 
beizen - Paracidolbeizen - Salmiak-Hartholzbeizen 
Echt-Mahagonibeizen - Spezial-Nuftholzbeizen  
Birkenholzbeizen - Wasser- und Spiritusbeizen 
Industriebeizen - Retan-Wachsbeizen - Korbbeizen 
Polituren —  Lacke —  Mattierungen

A rti-W erk  Dr. Hans Jansen
W u p p e r t a l - B a r m e n

Bij het schrijyen op adyertentien wordt men beleefd verzocht »Innen-Dekoration«te yermelden
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Das Buch im H eim

Es hat immer zwei Arten von 
Wohnkultur gegeben. Den auf au- 
Berlichen Effekt gerichteten dekora- 
tiven Schein und ein nach stillem 
Behagen trachtendes, von Kraften 
des Gemiits erfiilltes hausliches 
Sein. Zur Wohnungskunst bedarf 
es stets kiinstlerischen Aufwandes. 
Die Kunst zu wohnen wird iiberall 
dort geiibt, wo der Mensch in seinen 
vier Wanden sich selber sucht. In 
der Atmosphare schóner Besinnlich- 
keit ist nicht viel Aufwand nótig, 
um das bescheidenste Heim heime- 
lig zu machen. Mag nur schlichter 
Hausrat darinnen sein, bei echten 
Lebenskunstlern werden ais berei- 
chernder Schmuck selten fehlen — 
Blumen und Biicher. Beides sind 
ideale Hausgenossen, die je nach 
unserem Verlangen beredt oder 
schweigsam, ernst oder heiter mit 
uns leben und unsere Launen uns 
nie veriibeln. Auf die Blumen miis- 
sen wir in winterlicher Zeit meist 
verzichten. Doch schenken uns die 
langen Abende den schónsten haus- 
lichen GenuB — die Lektiire eines 
guten Buches. Jeder wahre Biicher- 
freund hat an einem geliehenen 
Buche keine vollkommene Freude, 
er wird immer den Besitz jener 
Biicher anstreben, die ihm lieb und 
wert sind. So fing wohl jeder geistig 
regsame jungę Mensch, ais er noch 
durch móblierte Zimmer irrte, da- 
mit an, die sich meist vom Munde 
abgesparten ersten Schatze seines 
Lebens in der geliebten Biicherkiste 
zu sammeln und mit sich zu fiihren.

Ein Praktikus mag auch einmal 
auf den guten Gedanken gekom- 
men sein, diese Kiste einfach an die 
Wand zu hangen, um auf diese 
Weise seine Biicher nicht nur griff- 
bereit, sondern auch stets vor Augen 
zu haben. Eine kleine verstoBene 
Biicherkiste ist die Urzelle mancher 
schónen Biichersammlung gewesen, 
und die aufgehangte Kiste wurde 
zum Wandregal, der Grundform 
aller Biicherbehaltnisse. Wie sehr 
vermag so ein simples, aus wenigen 
Brettern gefiigtes Wandregal mit 
seiner kleinen Biicherreihe die 
Wohnlichkeit eines Raumes zu stei- 
gern. Wo Biicher stehen, wirkt jenes 
sympathische Fluidum, jener Zau- 
ber und stille Adel, der allem Gei- 
stigen anhaftet. Eine Biicherreihe 
spricht allein schon durch ihr bun- 
tes Aussehen so sehr fiir sich, daB 
sie keines besonderen Rahmens 
bedarf. Darum eigenen sich die 
so wohlfeil zu fertigenden Wand- 
regale iiberall da, wo mit Geld und 
Platz gespart werden muB. Zumal

FFRNSPRECHER 47111
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fiir Klein- und Kleinstwohnungen 
im Zimmer von Kindern wie in der 
Studentenbude gibt es vielerlei 
Móglichkeiten, Biicherregale iiber 
einem Tisch, einer Kommode oder 
iiber einem Sofa aufzuhangen. Be- 
steht durch Zunahme der Biicher 
und des Gewichtes Gefahr, daB die 
Wand die Last nicht mehr zu tragen 
vermag, stellen wir das Regal ein
fach auf den Tisch oder auf die 
Kommode. Von dieser reizvollen 
Lósung wird merkwiirdigerweise 
viel zu wenig Gebrauch gemacht. 
Wie einladend wirkt z. B. der ein- 
fachste Arbeitstisch, wenn er durch 
eine Biicherriickwand mehr Ge- 
sicht und Bedeutung erhalt. Die 
schlichteste Kommode wird durch 
einen solchen Biicheraufsatz zu 
einem reprasentativen Móbel. Man
cher Wohnung lieBe sich leicht ein 
persónlicheres und bunteres Gesicht 
geben, wiirde man die Biicher aus 
dem Gefangnis eines unansehn- 
lichen Biicherschrankes befreien 
und sie auf geschickt aufgehangte 
oder aufgestellte Wandregale ver- 
teilen.

Die Erkenntnis von der groBen 
Verlebendigung eines Wohnraumes 
durch frei aufgestellte Biicherreihen 
hat sicherlich dazu gefiihrt, daB die 
ausschlieBliche Verwendung von 
Biicherregalen immer mehr Brauch 
wird. Das auf den Boden gestellte 
mittelhohe Biicherregal ist ja auch 
das ideale Grundelement fiir jede 
wachsende Biicherei. Man fangt mit 
einem Teilstiick an, und kann im 
Laufe der Jahre nach Bedarf wei- 
tere Regale dazustellen. Hat man 
erst mehrere Teile beieinander, las- 
sen sich — zusammen mit Sesseln, 
Tisch und Leselampe — reizvolle 
Gruppierungen schaffen. Der ideal- 
ste Fali ist, wenn eine von Biicher- 
borden umrahmte Liege zu besinn- 
licher MuBe ladet. Wertvolle Bii
cher kann man zudem auch in Re- 
galen durch Glastiiren oder ver- 
schiebbare Kristallscheiben vor 
Staub bewahren. Wer sich iiber die 
unzahligen Móglichkeiten der Un- 
terbringung von Biichern einmal 
genau unterrichten will, der sei auf 
das Buch »Wohnen mit Biichern« 
hingewiesen (herausgegeben vom 
Werbe- und Beratungsamt fiir das 
deutsche Schrifttum beim Reichs- 
ministerium fiir Volksaufklarung 
und Propaganda und der Reichs- 
kammer der bildenden Kiinste).

Ist auch die einstige Vorliebe fiir 
den geschlossenen Biicherschrank 
zuriickgedrangt, so mag es doch ge- 
nug Falle geben, in denen ein mehr- 
tiiriger groBer Biicherschrank am 
Platze ist. Er wirkt schon mehr ais

II

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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Móbel, und die Biicher treten zu- 
riick. Wer ais Biichernarr oder aus 
beruflichen Griinden mit schnell 
steigendem Biicherbesitz rechnen 
muB, wird den Biicherschrank stets 
so wahlen, daB durch Anstellen 
eines weiteren Schrankes sich nicht 
nurneuerBuchraumergibt, sondern 
daB auch ein gutes Schaubild ge- 
wahrt bleibt.

Es mag so in manchen Fallen die 
Heimbiicherei zur Arbeitsbiicherei 
werden, und aus dem Wohn- oder 
Arbeitszimmer ein richtiges Bucher
zimmer. In solch einem bis unter die 
Decke mit Biichern, Zeitschriften, 
Mappen und wohl gar auch mit bi- 
bliophilen Kostbarkeiten vollge- 
pfropften Bucherzimmer Stunden 
um Stunden zu verbringen, ist der 
Wunschtraum aller Biicherfreunde. 
Und fur den Innenarchitekten ge- 
hórt die Gestaltung einer solchen 
Statte der geistigen Schatze zu den 
interessantesten Aufgaben. Fur 
manchen Leser ist es vielleicht ein 
Trost und ein Hoffnungsschimmer, 
zu wissen, daB man kein Krósus zu 
sein braucht, um vielleicht auch 
einmal zu einem Bucherzimmer zu 
kommen. Man kann ja mit einer 
Wand anfangen. Auch hier erlaubt 
die Anwendung der einfachen Re- 
galmethode in kiefernen oder weiB

-'Itleijter-

F E I N E • Z fim fjlu m S  •

i N  G U T E N  F A C H  G E S C H A F T E N

U H R E N

gestrichenen Brettern schónsteWir- 
kungen. Denn es gibt fur das Auge 
jedes empfindsamen Menschen, 
auch wenn er des Lesens unkundig 
ware, keinen ansprechenderen An- 
blick ais Wandę voller Biicher. Aus 
den schwarzen, roten, blauen, grii- 
nen oder weiBen Biicherrucken, aus 
der Vielgestaltigkeit der Buchein- 
bande leuchtet gleichsam die Bunt- 
heit der geistigen Welt in all ihren 
Spielarten. Die vier Wandę eines 
nicht zu groBen Raumes mit ein
fachen Regalen zu bestellen, diirfte 
kaum teurer werden ais ein groBer 
Biicherschrank.

Wer es sich leisten kann, wird 
vielleicht ein geschlossenes und vor- 
gezogenes Unterteil einbauen las
sem Es bietet Platz fur groBe Werke, 
Atlanten u. dgl., und der Vorsprung 
ist beim Schmókern wunderbar ais 
Sitzbank zu benutzen. Stellt man 
noch einen recht groBen Tisch mit 
beąuemem Armlehnstuhl hinein, 
haben wir das ideale Arbeitszimmer 
fur geistige Arbeiter, zu denen wir 
alle Menschen rechnen wollen, die 
ihre Arbeit mit Vorbedacht und 
Uberlegung tun und dereń schónste 
MuBees ist, Anregung undEntspan- 
nung im geistigen Besitz der Nation
zu finden. . . .  _Architekt Fr. Putz

In weit uber hunderttausend Haushalten, in einer groben Anzahl 
von Siedlungen und Wohnblócken, in Tausenden von Kantinen, 
Lazaretten, Geschaften und Betrieben tun heute BOSCH-Kuhl
schranke ihre Pflicht im Dienst der Volksgesundheit. Und immer 
mehr werden ihrer, denn die BOSCH-Kuhlschranke weisen vor 
allem drei groBe V o rzu g e  auf:

1. Gunstige Preisstellung,
2. Auberste Wirtschaftlichkeit (der BOSCH 200 z. B. ver- 

braucht im ganzen Monat beim 8-Pf.-Tarif nur fur 
RM. 2.20 Strom).

3. Grober Kuhlraum bei kleinstem Platzanspruch.
Wichtig fur Architekten und Bauherren ist auch zu wissen, dab 
BOSCH-Kuhlschranke jetzt in 8 verschiedenen Gróben und Anord- 
nungen zu haben sind, sich also dem Raum leicht anpassen. Sie 
sind uberall zu Hause und am Platze —  die BOSCH-Kuhlschranke 
mit dem groben Nutzraum und dem kleinen Stromverbrauch.

BOSCH-Kuhlschranke sind leicht in 
Schranke und W and ę  einzubauen. 
Ihre klaren, schlicht-schónen Zwśck- 
formen fugen sich ubera ll guf ein.

R O B E K T  B O S C l l  G I R H .  S T U T T G A R T

Vi preghiamo di riferirvi sempre alla „Innen-Dekoration“
Ul
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R eichsstelle
fu r W ohnungs- und S ied - 

lungsw esen

Von groBer zukiinftiger Bedeu- 
tung ist die Einrichtung der Reichs
stelle fiir Wohnungs- und Siedlungs- 
wesen, die durch einen ErlaB des 
Reichsarbeitsministers vom 4. Marz 
1940 angeordnet wurde. Bereits am 
5. Dezember 1939 bestimmte der Be- 
auftragte fiir den Vierjahresplan 
gelegentlich der Neuordnung der 
Reichsstelle fiir Wirtschaftsaufbau, 
daB die von der bisherigen Reichs
stelle (die in ein Reichsamt fiir 
Wirtschaftsaufbau umgewandelt 
wurde) wahrgenommene Aufgabe 
der Errichtung von Gefolgschafts- 
siedlungen nicht weiter durchzufiih- 
ren ist, sondern daB dies dem 
Reichsarbeitsminister zu iiberlas- 
sen ist. In welcher Form das Reichs- 
arbeitsministerium diese neue Auf
gabe durchfiihren wird, zeigt in gro- 
Ben Umrissen der folgende Wortlaut 
des Erlasses vom 4. Marz 1940:

»GemaB Anordnung des Minister- 
prasidenten Generalfeldmarschalls 
Goring, ais Beauftragten fiir den 
Vierjahresplan, gehen die von der 
bisherigen Reichsstelle fiir Wirt- 
schaftsausbau wahrgenommenen 
Aufgaben auf dem Gebiete des Sied- 
lungswesens nach naherer Weisung 
des Reichsarbeitsministers auf eine 
neu zu errichtende, dem Reichs
arbeitsminister unmittelbar nach- 
geordnete Reichsbehórde mit der 
Bezeichnung Reichsstelle fiir 
Wohnungs- und Siedlungs- 
wesen iiber, der der Reichsarbeits
minister weitere Aufgaben seines 
Geschaftsbereichs auf dem Gebiete 
des Wohnungs- und Siedlungswe- 
sens, des Stadtebaues und des Pla- 
nungswesens iibertragen kann. 
DemgemaB bestimme ich folgendes:

1. Die Reichsstelle fiirWohnungs- 
und Siedlungswesen nimmt ihre 
Tatigkeit am 1. Marz 1940 auf.

2. Sie fiihrt zunachst die Aufga
ben der bisherigen Siedlungsab- 
teilung der friiheren Reichsstelle fiir 
Wirtschaftsaufbau fort.

3. Die Ubertragung weiterer Auf
gaben bleibt vorbehalten.

4. Der Sitz der Reichsstelle fiir 
Wohnungs- und Siedlungswesen ist 
Berlin.«

*
B e ric h tig u n g

Die Entwiirfe der in Heft 5, 
S. 152/153 abgebildeten Móbel (Mo- 
delle mit dem Giitezeichen »Deut- 
scher Hausrat« RAL 430C desReichs- 
heimstattenamtes) stammen von 
Architekt (nicht Professor) Karl 
Eichhorn.

Form Ariadnę
Entw.: Prof. W . von W ersin
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kónnen Sie immer ganz nach eige- 
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Bezugsguellennachweis durch

S onderschau  1940  
in den R aum en d e r S tad t. 
K unstsam m lung au f d e r  
M ath ildenhóhe in D a rm 

stad t

Vom 16. Juni bis 15. September 
wird in den Raumen der Stadt. 
Kunstsammlung auf der Mathilden
hóhe in Darmstadt eine Sonderaus- 
stellung mit der Bezeichnung »Aus- 
stellung von Kunstwerken Darm
stadter Kiinstler und aus Darmstad- 
ter Privatbesitz« von der Stadtver- 
waltung in Verbindung mit der 
"Darinstadt er Kiinstlergemein-
schaft« durchgefiihrt.

Die Stadt. Kunstsammlung wurde 
bei Kriegsausbruch geschlossen und 
geraumt und kann voraussichtlich 
vor Kriegsende nicht wieder geóff- 
net werden. Um jedoch auch in 
dieser Richtung hin die Kultur- 
arbeit der Stadt Darmstadt nicht 
einzustellen und um den Volksge- 
nossen auch in der ernsten span- 
nungsvollen Zeit wertvolle Kunst 
zu bieten, soli diese Sonderschau 
durchgefiihrt werden. Von auswar- 
tigen Einsendungen soli aber abge- 
sehen werden und dafiir eine re- 
prasentative Schau einheimischer 
Malerei, Plastik und Graphik von 
den Mitgliedern der »Darmstadter 
Kiinstlergemeinschaft« zur Ausstel- 
lung gelangen. Ais Bereicherung 
der Schau soli auch eine interessante 
Darmstadter Privatsammlung von 
kostbaren Originalradierungen 
Francisco Goyas, sowie eine um- 
fangreiche Sammlung japanischer 
Kunst, yorzugsweise von Farbholz- 
schnitten, zur Ausstellung gelan
gen. Die Kunst unserer politischen 
Freunde, besonders Japan, ist in der 
letzten Zeit schon mehrfach in 
deutschen Stadten vorgefiihrt wor- 
den. Es ist erfreulich, daB es nun 
auch hier móglich ist, zahlreiche 
Werke der groBen Holzschnittmei- 
ster wie Hokusai, Hiroshige, Uta- 
maro u. v. a. in kostbaren Drucken 
zu zeigen, die sich gróBtenteils im 
Besitze des Darmstadter Malers 
Prof. Beyer befinden und bisher der 
Offentlichkeit noch nicht zugang- 
lich waren. AuBerdem sollen im 
Rahmen der Sonderschau wieder- 
holt musikalische und literarische 
Vorfiihrungen durch Mitglieder der 
Fachgruppen Musik und Schrift- 
tum der Kiinstlergemeinschaft ge- 
boten werden. Es kann also mit 
Interesse der kommenden Kriegs- 
sommer- Kunstausstellungin Darm
stadt entgegengesehen werden.

In s e r ie re n  
h e ifit In łe re s s ie re n !

Al escribir a los anunciantes menciónese el „Innen-Dekoration“
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L e ip z ig e r H erbstm esse  
vol! be leg t

Alle22MeBpalastebesetzt.
Nach dem gewaltigen Erfolg der 

Leipziger Friihjahrsmesse 1940 wird 
auch die bevorstehende Leipziger 
Herbstmesse (25. bis 29. August) 
eine Ausstellerbeteiligung aufwei- 
sen, die einer friedensmaBigen 
Messe vollstandig ebenbiirtig ist. 
Die Aussteller der Reichsmesse 
Leipzig pflegen sich ihre Messe- 
stande wegen der groBen Nachfrage 
auf Jahre hinaus zu sichern. Sie 
werden auch die Leipziger Herbst
messe wahrnehmen, die infolge- 
dessen das gewohnte yollstandige 
Angebot aller Gebrauchsgiiter brin- 
gen wird. Soweit Ausfalle durch 
Stillegung einzelner Betriebe ent- 
standen sind, werden diese durch 
Heranziehung geeigneter Export- 
betriebe wettgemacht. Diese er
halten, nach Fiihlungnahme mit 
den zustandigen Stellen, unmittel- 
bar vom Leipziger Messeamt eine 
entsprechende Aufforderung.

F en sterko n stru ktio n en  

G etren n te  A u ftrag sver-  
gebung f i ir  B esch lage und 

fu r  d ie  H o lza rb e it

Die Fensterindustrie fiihrt in ver- 
schiedenen Gebieten Siiddeutsch- 
lands, in Sachsen und auch in Teilen 
Norddeutschlands nicht nur die 
Holzarbeit aus, sondern bringt auch 
die Beschlage an die Fenster an, so 
daB von den Fensterfabrikanten fix 
und fertige Fenster geliefert werden. 
Hierbei werden in der Regel die Be
schlage nicht von den Fensterfabri
kanten selbst gefertigt, sondern nach 
dereń Angaben von den Beschlage- 
fabriken geliefert. Die Ausfiihrung 
der Beschlage richtet sich also nach 
der Fensterkonstruktion. Aus der 
Verbesserung der Fensterkonstruk
tion entwickelt sich auch immer 
gleichzeitig eine Verbesserung der 
Beschlage. In der letzten Zeit muBte 
nun beobachtet werden, daB die 
Bauleitungen die Auftrage fiir die 
Holzarbeit und fiir die Beschlage 
getrennt vergeben; vielfach vóllig 
unabhangig yoneinander. Es ist hau- 
fig bemerkt worden, daB die Baulei
tungen die Beschlageauftrage oft 
schon vergeben haben, ehe mit den 
Fensterfabriken iiber die Fenster
konstruktionen gesprochen worden 
ist. Insbesondere bei den groBen 
Bauvorhaben der Wehrmacht ist es 
vielfach vorgekommen, daB dieVer- 
treter der Beschlagehandler die Bau
leitungen aufgesucht und die Auf
trage bekommen haben, ehe mit den 
Fensterfabriken die Fensterkon-

Beide gehóren zusammen, denn die 

Farben leben ja erst vom Licht und 

durch das Licht. Seitdem eine neue, 

gesundere Auffassung vom Wohnen 

sich Geltung verschafft hat,durchdringt 

dasSonnenlichtall unsere Raume.Nun 

haben auch die Farben der Polster

móbel und Teppiche, der Vorhange 

und Kissen einen neuen und schóne- 

ren Sinn, und niemand mehr móchte 

ihre raumbildende Kraftmissen.Seinen 

schónsten Ausdruck hat derZweiklang 

von Farbę und Licht in den Indanthren- 

Farben gefunden: sie trotzen dem 

Sonnenlicht und halten uberdies 

haufiger Wasche und Witterungs- 

Einflussen stand.

struktionen festgelegt worden sind. 
Die Bauleitungen lassen sich bei 
dieser Art der Auftragsvergebung 
wahrscheinlich von der Befiirch- 
tung leiten, sie wiirden bei der Be- 
stellung fix und fertiger Fenster 
Schwierigkeiten mit der Eisenbe- 
schaffung durch die Fensterfabri
ken haben. Abgesehen davon, daB 
der betreffende Beschlagehandler 
die Beschlage oft bei der gleichen 
Beschlagefabrik bestellt, bei wel- 
cher sie auch die Fensterfabrik be
stellt haben wurde, ergibt sich hier- 
aus auch der Ubelstand, daB die 
Fensterfabrik die Beschlage wohl 
anbringen muB, diese aber von 
einem vorgeschriebenen Handler 
beziehen muB und auf die Kon- 
struktion der Beschlage keinen Ein- 
fluB mehr hat. Das fiihrt schlieBlich 
dazu, daB sich die Fensterkonstruk
tion nach den Beschlagen richten 
muB.

Oft werden von den Bauleitungen 
Beschlage von den Handlem ge- 
kauft, die in der Dimensionierung 
starker sind, ais es technisch erfor- 
derlich ist. Auch die in Serien fa- 
brikmaBig hergestellten Beschlage 
fiir die Normenfenster sind vielfach 
viel zu stark. Das hat manchmal 
sogar zur Folgę, daB auch die Holz- 
konstruktion der Fenster diesen 
starken Beschlagen anzupassen ist; 
d. h. es muB mehr Holz und Eisen 
verbraucht werden, ais technisch 
notwendig. Im Interesse der Holz- 
und Eiseneinsparung ist es daher 
dringend erwiinscht, bei Fenster
konstruktionen die Auftragsyerge- 
bung fiir die Beschlage und fiir die 
Holzarbeit nicht mehr getrennt 
durchzufiihren. Rdbk.

Aufgaben d er deutschen  
H o lzw irts c h a ft

Neben die Kohle schiebt sich ein 
anderer Rohstoff, der immer gró- 
Bere Bedeutung gewinnt: das Holz. 
Holz, das der Mensch zunachst nur 
ais Brennmaterial und dann jahr- 
tausendelang ais unyeranderten 
Werkstoff kannte. Holz ais Brenn
material ist aber volkswirtschaftlich 
eine Verschleuderung von Werten, 
die erst der Chemiker aus diesem 
Rohstoff herauszuholen vermag. 
Das Holz liefert uns heute Papier, 
Holzgas fiir Motoren, Zellwolle fiir 
unsere Bekleidung, Holzzucker, 
Holzspiritus und vielleicht einmal 
ein eiweiBhaltiges Futtermittel, das 
unsere Futtermittelliicke yerklei- 
nern und damit das Problem unse- 
rer Lebensmittelversorgung teil- 
weise losen kann. Es gibt wenige 
Rohstoffe, die der Chemie so dank-

II
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bare Zukunftsaufgaben stellen wie 
das Holz.

Und doch liegen die Dinge in 
manchem schwieriger ais bei der 
Kohle. Kohle haben wir reichlich 
in Deutschland, wenn auch die ab- 
gebaute Kohle ais solche nicht wie- 
derkehrt. Holz miissen wir einfiih- 
ren. Die deutsche Holzwirtschaft ist 
wie die deutsche Landwirtschaft, 
wie unser ganzes yólkisches Leben, 
bestimmt durch die Raumnot 
Deutschlands. In der Hauptsache 
lieB man dem Forstwirt Land, das 
seiner Lagę oder seiner geringen Er- 
giebigkeit wegen dem Landwirt un- 
zureichenden Ertrag bringen wiirde. 
Das konnte nicht ohne Auswirkung 
bleiben auf die Menge wie auf die 
Beschaffenheit des deutschen Hol- 
zes. Dazu kommt, daB in unserem 
Klima manche Hólzer nicht wach- 
sen.

Die Aufgabe der deutschen Holz
wirtschaft lautet also: auf einem 
knappen und im allgemeinen nicht 
erstklassigen Boden im Interesse 
der deutschen Unabhangigkeiteinen 
steigenden Rohstoffbedarf zu dek- 
ken, einen Bedarf, der deshalb 
steigt, weil sich die Wirtschaftslage 
bessert und Holz zu immer neuen 
Verwendungszwecken dient und 
dienen wird. Wir diirfen diese Auf
gabe nicht allein mit dem Rechen- 
stift in der Hand Ibsen, wie man dies 
bis vor wenigen Jahren wollte, etwa 
ais man weite Strecken einheitlich 
mit der schnellwachsenden, an- 
spruchslosen Kiefer besetzte. Wir 
wissen heute, daB manche Methoden 
der alten Forstwirtschaft falsch 
waren, falsch fur die Volkswirt- 
schaft und falsch fur den Menschen, 
der in einem schónen deutschen 
Wald Erholung sucht und nicht in 
einer Produktionsstatte fiir Holz.

Die deutsche Holzwirtschaft 
kennt ihre Pflichten und weiB auch, 
wie sie im einzelnen zu erfiillen 
sind. Fast die Halfte unseres Holz- 
anfalls ist Brennholz. Fiir die neuen 
Verwendungszwecke ist dies in er- 
ster Linie zu verwenden. AuBerdem 
aber darf, wenn iiberhaupt, Holz 
nur in 5 fen verbrannt werden, die 
das Brennholz bis zu 90 Prozent sei
ner Heizkraft ausniitzen, anstatt 
wie friiher mit 15 bis 30 Prozent.

Grundsatzlich ist das gesteckte 
Ziel nur zu erreichen, wenn alle 
mithelfen, Verarbeiter wie Verbrau- 
cher. Der Erzeuger allein konnte es 
niemals schaffen. In der Bauwirt- 
schaf t  ist vor allen Dingen die 
Herabsetzung iiberschraubter Giite- 
forderungen nótig, die durch den 
Gebrauchszweck nicht unbedingt 
yorgeschrieben sind. Wir kónnen
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baumkantiges, verblautes und rot- 
streifiges Holz fiir yiele Verwen- 
dungszwecke yerarbeiten, ohne dem 
Verbraucher zu schaden, wo wir es 
friiher ablehnten. Der Ingenieur- 
bau, der an die Stelle des handwerk- 
lichen Erfiihlens von einst die ge- 
naue Berechnung setzte, der uns 
den Funkturm von Holz und kiihne 
freitragende Holzhallen brachte, er- 
laubt uns die Herabsetzung der 
Baustarken. Ihre iibertriebene Be- 
messung aus Unkenntnis der Lei- 
stungsfahigkeit des Holzes ist der 
Hauptgrund fiir die Einfuhr von 
Starkholz. Der gewaltige, durch 
yielfach unzweckmaBige Bauweisen 
bedingte Warmeyerbrauch unserer 
Haushaltungen (2 Milliarden Mark 
jahrlich) zeigt uns auBerordentliche 
Sparmoglichkeiten. Ein Holzge- 
rippebau mit einfacher Ziegelaus- 
fiillung und holzhaltigen Bauplat- 
ten erzielt den gleichen Warme- 
schutz wie eine Mauer von prak- 
tisch kaum ausfiihrbarer Dicke. 
Die Baupolizei muB ein Fórderer 
guter, neuzeitlicher Bauweisen sein 
und darf kein »Bauschreck« werden. 
Der Holzschutz ist ein selbstyer- 
standlicher Teil im nationalen 
»Kampf dem Verderb«. Im M ó b e 1- 
bau brachte das Wiedererwachen 
deutschen Empfindens das Ver- 
standnis fiir die schlichte Schonheit 
deutscher Hólzer. Wir miissen auch 
im Móbelbau verblautes und astiges 
Holz zu gutem deutschen Hausrat 
yerarbeiten lernen. Wir miissen fer- 
ner den Irrtum bekampfen, daB 
Sperrholz- und Furniermbbel »un- 
echt« seien. Die Abfallyerwertung, 
in allen Landem mit groBem Holz- 
iiberfluB auf das hóchste ausgebil- 
det, steckt bei uns noch in den An- 
fangen. Die Herstellung holzhal- 
tiger Bauplatten war ein wichtiger 
Schritt. Die Holzyergiitung (das ist 
die Qualitatsyerbesserung des ge- 
schlagenen Holzes, z. B. durch 
Pressen) hat auBerordentliche 
Fortschritte gemacht. Viel Holz 
kónnen wir sparen durch eine um- 
fassende Normung, die Schnittyer- 
luste erspart — auch diese Notwen- 
digkeit ist heute in der Holzwirt
schaft erkannt.

Aber auch der Trager des Erfolgs 
darf nicht unerwahnt bleiben. Die 
deutsche Holzwirtschaft bedarf, um 
ihre weitgesteckten Aufgaben er- 
fiillen zu kónnen, des Facharbei- 
ters der Stirn und der Faust. Gerade 
in einer Zeit, in der von der gesam- 
ten Wirtschaft die gróBte Leistungs- 
fahigkeit yerlangt wird, muB in den 
Betrieben alles getan werden, um 
die Gefolgschaft gesund und ar- 
beitsfreudig zu erhalten. Erst dann
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DEUTSCHE WOHNKULTUR

A uf der diesjahrigen Mailander Triennale wird von 
. dem hohen Stand der deutschen Ausstattungs- 

kunst und des deutschen Kunstgewerbes Zeugnis ab- 
gelegt; und zwar in so einpragsamer Weise, daB die 
deutsche Abteilung sich im Wettbewerb der Nationen 
an hervorragender Stelle behauptet. Das muB um so 
bemerkenswerter erscheinen, ais die Moglichkeiten zu 
eindrucksvoller und starker Wirkung eng begrenzt 
waren. Es konnte kein reprasentativer Bau errichtet 
werden, der durch die Entschiedenheit und die Origi- 
nalitat seiner Architektur bereits Beachtung erzwun- 
gen und den Besucher von vornherein in eine erwar- 
tungsvolle und aufnahmefreudige Stimmung versetzt 
hatte. Es kam aber auch nicht einmal in Frage, die 
Anordnung der Raume aus dem Programm heraus 
selbst zu entwickeln und eine Raumfolge zu schaffen, 
die dem Ausstellungsplan in der Durchgliederung 
ganz angepaBt gewesen ware. Der deutschen Abtei
lung stand ein bestimmter Raum zur Verfiigung, und 
der Entwurf fur den Aufbau des Ganzen muBte auf 
die Gegebenheiten dieses Raumes abgestimmt wer
den. Der nachhaltige Eindruck, den der Besucher von

der deutschen Ausstellung gewinnen konnte, beruhte 
also durchaus auf der Qualitat der dargebotenen Aus- 
wahl; vor allem aber auch auf der Tatsache, dafi nicht 
etwa eine Vielzahl mannigfaltiger industrieller Er- 
zeugnisse zusammenhanglos aufgereiht war, sondern 
daB hier in Wahrheit ein Abbild deutscher 
Wohnkultur gegeben wurde.

Gerade in Deutschland darf man mit Recht von 
einer echten Wohnkultur sprechen. Von jeher wandte 
der Deutsche, der ja viel weniger im Freien lebt und 
leben kann ais der Siidlander, seine besondere Liebe 
der Ausgestaltung seiner Hauslichkeit zu. Das deut
sche Heim ist dabei nicht nur zu einem Inbegriff der 
Geborgenheit und gemutvollen Warme geworden, es 
spiegelte auch zu alien Zeiten die hohe Kultur der 
Lebensgewohnheiten und der Anspriiche unserer Vor- 
eltern wider. In jeder Stadt, die in der Vergangenheit 
einen gewissen Grad von Wohlstand und Bedeutung 
besaB, finden wir Innenraume von kunstlerischem 
Wert. Was uns in diesen Raumen so stark anspricht, 
ist aber nicht allein die Schonheit einzelner Móbel, der 
Wert des yerwandten Materials, der Reiz einer Schnit-
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zerei oder eines Tapetenmusters oder gar die »Patina«, 
die iiber historischen Statten liegt, so sehr dies alles 
mitsprechen mag; die lebendige Wirkung beruht im 
Grunde noch auf einem ganz anderen Moment. Wólff- 
lin spricht einmal davon, daB die Deutschen in jedem 
Innenraum, in der Kirche und im Festsaal wie in der 
biirgerlichen oder bauerlichen Stube ein »Weben« zu 
spiiren verlangen. Von der Wand zur Decke und von 
Wand und Decke zum Móbel miiBten geheime Be- 
ziehungen spielen. Dieses Yerlangen ist sehr tief im

deutschen Wesen verwurzelt. Nicht das einzelne Stiick 
fiir sich allein gesehen gewahrt bereits die volleBefrie- 
digung, es kommt darauf an, wo es steht und wie es in 
das Bild des Ganzen eingefiigt ist. Es will in das rechte 
Verhaltnis zum Raum und zu allen anderen Stiicken 
gesetzt sein. Alles, was wir in einem solchen Raum 
wahrnehmen: nicht nur Wandę und Mobel, auch die 
Gerate, die Bilder, ja der Blick aus dem Fenster, steht 
miteinander in inniger Verbindung. Es wird in Zu- 
sammenhangen gedacht und gestaltet, und eben diese
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Tatsache kennzeichnet besonders eindringlich die 
Reife einer Wohnkultur. Selbstverstandlich konnten 
nur sinnvolle und ihrem Zweck entsprechende Móbel- 
und Gerateformen mit einem Raumbild in einer der- 
artigen Weise verschmelzen. Bis ins 19. Jahrhundert 
hinein waren diese Formen klar in ihrem Aufbau und 
von Spannung erftillt und in ihrem Ausdruck spre- 
chend, ganz gleich welcher Epoche sie angehórten.

Diese Tradition, die einige Jahrzehnte lang verges- 
sen war, lebt heute in neuen Formen und in neuarti- 
gen Zusammenhangen wieder auf. Wir haben wieder 
ein Gefiihl fiir das Leben der Dinge, die uns umgeben. 
Alle die Bestrebungen, die auf eine Erneuerung unse- 
res Wohn- und Einrichtungsstils abzielten, nahern 
sich heute der Verwirklichung in grobem AusmaB. 
Es hat sich bereits ein neuer Wohnstil herausgebildet 
und in einer gróBeren Allgemeinheit durchgesetzt.

In vielen Ziigen wird die alte Tradition wiirdig fort- 
gesetzt. Der Geschmack und die WertmaBstabe haben 
indessen friiheren Zeiten gegeniiber eine Wandlung 
erfahren. Die Echtheit und der besondere Reiz des 
Materials, die ZweckmaBigkeit und einleuchtende 
Schlichtheit der Konstruktion machen fiir uns heute 
viel eindeutiger und ausschlieBlicher ais in der Ver- 
gangenheit den Wert eines Gegenstandes aus. Der

UberschuB an Bildnerfreude ergeht sich jetzt nicht 
mehr in Ornamenten oder schmiickenden Zutaten, die 
die Form iiberspielen; sie lebt in der Gesamtform, 
die heute weniger untergliedert und rascher zu iiber- 
sehen ist ais je. Die Gesamtform selbst, zumindest der 
geschlossene UmriB des Ganzen, so kónnte man es 
beinahe formulieren, nimmt heute die Stelle ein, die 
friiher dem Ornament zukam. Die klare Folgerung 
aus dieser Tatsache ist, daB in der Gegenwart die Mó
bel und Gerate fast noch mehr ais einst damach ver- 
langen, in unmittelbaren Zusammenhangen gesehen 
zu werden. Sie wollen — genau so wie einst die Orna- 
mente — nicht in sich beschlossen bleiben, ihr Linien- 
fluB ist darauf angelegt, von ihrer Umgebung aufge- 
nommen und weitergefiihrt zu werden. Nicht der ein- 
zelne Sessel etwa steht im Vordergrund der Gestal- 
tung, sondern die Sitzgruppe, nicht die Vitrine, son- 
dern die Aufteilung der Wand, an der jene neben Bil- 
dern, Leuchtern, Stiihlen ihren Platz hat. Es liegt im 
Sinne dieser Entwicklung, wenn die gesamte Raum- 
gestaltung schlieBlich mit Entschiedenheit einer be- 
stimmten Dominantę untergeordnet wird, wenn sie auf 
ein beherrschendes Gemalde oder ein bedeutenderes 
Móbel, auf eine bevorzugte Eckausbildung oder auf 
einen Durchblick in andere Raume ausgerichtet wird.



INN E N - D E  KO R ATI ON 201

BLE1KR1STALLSCHALE MIT KUGELSCHL1EF: STAATL. EACHSCHULE —ZW1ESEL, GETRIEBENES S1LBER: STRU PPLER- BERLIN 
KERAM1K MIT TORK1SBLAUER GLASUR: LUNGHARD-SELB, KLOPPELSP1TZEN: LENI MATTHAE1 - HANNOYER. -  EOTO: CR1MELLA

KUNST UND HANDWERK

Z u allen Zeiten, in denen die Kunst bliihte und noch 
fur spate Generationen zu einer Kiinderin des Zeit- 

geistes wurde, waren die Grenzen zwischen Kunst 
und Kunstgewerbe kaum zu ziehen. Kiinstler wie 
Diirer, Altdorfer und Holbein haben ebenso kunst- 
handwerkliche Entwiirfe geschaffen wie Gemalde und 
Stiche. Damals war es noch offenkundig, daB jede 
wahrhafte Kunst, die freie wie die angewandte, aus 
dem Handwerk hervorgeht und in ihm ihre eigent- 
lichen Wurzeln hat. Die Meister dieser Epochen waren 
tatsachlich Handwerker und fiihlten sich ais solche 
und kannten keinen hóheren Anspruch ais den: ihr 
Handwerk nach besten Kraften sachgemaB auszu- 
iiben. Und nur darum erhob sich ihre Arbeit in einen 
Bereich von zeitloser Geltung und spricht uns so un- 
mittelbar ais echte Kunst an, weil sie der gestellten 
Aufgabe mit einer groBen Liebe zur Sache und in vol- 
liger Selbstvergessenheit dienten. Denn unbewuBt 
ging dabei in die Form, die sie dem Gegenstand ver- 
liehen, etwas ein, was von ihrem reichen Gemiit und 
von ihrer aufrechten und kraftigen Gesinnung zeugt.

Nicht ob ein Werk der freien oder angewandten 
Kunst angehórt, stempelt es also zum Kunstwerk, 
sondern lediglich die Urspriinglichkeit und der Grad 
seines kiinstlerischen Lebens. Dieses kiinstlerische 
Leben wird indessen nur in dem MaB zur Wirkung 
kommen, in dem wir den Reiz der Handarbeit noch 
ganz verspiiren kónnen. Das Kunstwerk muB uns in 
gewisser Hinsicht ais ein Original aus erster Hand er- 
scheinen. Kein Gebiet ist nun den eigentlichen Quel- 
len kiinstlerischen Schaffens naher ais das Kunstge
werbe, weil es den handwerklichen Grundlagen noch 
auf das engste verbunden ist.

Diese Betrachtungen werden sehr anschaulich 
durch die Beispiele bestatigt, die auf der deutschen 
Ausstellung in Mai land gezeigt wurden. Sie sind 
Kunsthandwerk im besten Sinne, und man wird sich 
oft berechtigt fiihlen, einzelne Stiicke ais echte 
Kunstwerke anzusprechen. In vielen Formen spiiren 
wir den Nachhall einer groBen Tradition, eine innere 
Verwandtschaft mit GefaBen und Geraten der Antike 
oder der Renaissance. Aber das Leben, von dem diese
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Formen erfiillt sind, ist das unserer Zeit und unserer 
Art; und die Gestaltung hat iiberall die Uberzeu- 
gungskraft wirklicher Originalitat.

Die getroffene Auswahl bringt einen umfassenden 
Uberblick iiber alle Zweige kunstgewerblicher Ar- 
beit. Wir bekommen Kriige, Glaser und Becher zu 
sehen, Vasen, Schalen und Dosen, jede Art von Tafel- 
geraten, Arbeiten aus Ton und Glas, aus Metali, aus 
Holz und aus Bast, schlieBlich sogar Spitzen und 
Schmuck. Die verbindenden Momente sind eine er- 
lesene Qualitat und ein bezwingender Ausdruck 
innerer Yomehmheit. Durchgangig entdecken wir

aber auch ganz bestimmte Ziige, die fiir das kiinstle- 
rische Leben der Gegenwart kennzeichnend sind: so 
die Scheu vor Ubertreibungen jeder Art und vor leerer 
Ornamentik und eine neu gewonnene Unbefangen- 
heit der Form gegeniiber, vor allem aber den Sinn fiir 
die besonderen Bedingungen und den eigentumlichen 
Charakter des Materials. Eben die Vertrautheit mit 
dem Materiał und seinen Móglichkeiten ist es auch, 
die der Gestaltung die gliickliche Freiheit gibt; davon 
legt jedes Stiick in seiner Weise Zeugnis ab.

Hier darf wirklich davon gesprochen werden, daB 
die gestaltende Hand unmittelbar in den Formen zu
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spiiren ist. In der Art, wie der Henkel an einer Vase 
ansetzt, wie der Schnabel eines Kruges sich abhebt, 
wie eine Schale gerundet ist oder wie ein Schmuck- 
stuck kraftig und doch mit liebevoller Zartheit gebil- 
det wurde, kommt die Freude am Werden der Form 
ebenso zur Geltung wie die Lust am Gestalten in dem 
besonderen Materiał und am Herausarbeiten des nur 
diesem Stoff eigenen Fluidums.

Die Ausstellung in ihrer Gesamtheit zeigt ganz 
offenbar, daB in unseren Tagen wieder eine Gestal- 
tungslust zum Durchbruch gelangt, die seit mehr ais 
einem Jahrhundert verschuttet war. Bei aller Zu-

riickhaltung in der Linienfuhrung sind die Gestaltun- 
gen von einer ąuellenden Phantasie erfiillt, und zwar 
von einer Phantasie, die sich auch wieder in plasti- 
schen Formen ungehemmt auszuleben vermag. Es 
ist reizvoll, die Formen der Krtige, Schalen und Vasen 
daraufhin anzusehen, wie in ihnen ganz neu eine 
echte Kórperlichkeit zur Entfaltung kommt.

Nach einem alten Wort muB dem Ktinstler alles 
daran gelegen sein, in dem fertigen Werk »die Skizze 
zu erhaltem. Es gilt also, die unmittelbare Frische des 
ersten Entwurfs zu bewahren, den unberuhrten Glanz 
des gedanklichen Einfalls. Nur die Werke, bei denen
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es gelungen ist, diese Unmittelbarkeit der ersten un- 
gesuchten Konzeption auf dem langen Weg bis zur 
Vollendung nicht verkummern zu lassen, werden uns 
ais Meisterwerke erscheinen. Kleine Meisterwerke in 
diesem Sinne sind es nun sicherlich, die wir auf den 
Bildern dieser Seiten vor uns haben. Sie besitzen dar- 
um auch wie alles Originale die Eigenschaft, den Be- 
trachter zu neuen Gestaltungen und zu eigenem 
Schaffen anzuregen. Wir kónnen sie uns ais Schmuck 
eines jeden gepflegten, schónen und anspruchsvollen 
Heims denken, und sie werden zweifellos auch viele 
Liebhaber finden. Denn Klarheit der Konturen, Spar-

samkeit der Wirkungsmittel und Verzicht auf eine 
Haltung, die auf bestimmte Effekte ausgeht, ohne der 
Sache dienen zu wollen, das sind gerade die Eigen- 
schaften, die dem Menschen der Gegenwart auf das 
lebhafteste zusagen. Auch fordert die Atmosphare 
einer modernen Wohnung zu ihrer Bereicherung ein- 
deutig ebensolche Gegenstande, die geeignet sind, 
sich zwanglos einzufiigen, und die auf die Anpassung 
an jeden kulturvollen Rahmen hin gestaltet wurden.

Die Mailander Ausstellung laBt uns ermessen, wie 
durchgreifend der Begriff des Luxus sich gewandelt 
hat. Mit Abneigung vergegenwartigen wir uns den
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Prunk, der vor einigen Jahrzehnten noch mit der Vor- 
stellung von vornehmer Wohnkultur verbunden war, 
die beziehungslose Haufung reiner Wertstticke, die 
Ansammlung schmuckender Leblosigkeiten. Erst in 
dieser Gegenuberstellung tritt die Bedeutung des Er- 
reichten in das volle Licht. Der heutige Luxus und die 
heutige Wohnkultur -  das konnte die Deutsche Ab- 
teilung lehren -  auBern sich in der Durchdrungenheit 
und dem Adel der Form, in der Erlesenheit und der 
ungeschminkten Echtheit des Materials; und sie ver- 
langen nicht nur nach der taktvollen Einordnung je- 
des einzelnen Gegenstandes, sondern auch nach einer 
lebendigen Beziehung zum Stil unseres Lebens und

unseres Tageslaufs. -  Es ist ganz deutlich geworden, 
daB die Trennung von Kunst und Handwerk heute 
mehr und-mehr iiberwunden wird. Die Loslosung von 
den handwerklichen Grundlagen hatte der Kunst den 
Boden entzogen, und das war auch fiir das Handwerk 
verhangnisvoll gewesen. Problematisch und lebens- 
fern geworden, hatte die Kunst dem Handwerk keine 
Fiihrung mehr zu geben vermocht. Heute, wo Kunst 
und Handwerk wieder eine gliickliche und fruchtbare 
Verbindung eingegangen sind, hat dieses neue Kunst- 
handwerk unbestreitbar einen eigenen Stil gefunden, 
und vor allem: es ist in iiberzeugender Klarheit zum 
Trager eines neuartigen Lebensgefiihls geworden. h . e .

•STEINZEUG MIT MATTGLASUR« WERKSTATT HUGO GR1EMERT AUF BURG G1EB1CHENSTE1N

1940. VII. 3
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IN DEN SCHÓNEN DINGEN aus Menschenhand er- 
langt der Stoff, aus dem sie bestehen, eine Verkla- 

rung, eine Wiedergeburt. Die gedrehte Holzschale, 
die Holzdose ist noch vollkommen Holz. Aber das 
Holz ist wie in ein ruhevolles, gelautertes Jenseits 
eingegangen, in eine Dauergestalt, wo es nur noch 
seine Tugenden behalten hat. Das Naturhafte ist noch 
da, aber gereinigt; es hat sich in die anmutige Un- 
sterblichkeit der schónen Form hiniiber begeben. 
GroBe kunsthandwerkliche Zeiten haben es oft mit 
dem Belauschen des Materials sehr ernst genom- 
men. Sie haben gewuBt, daB der Geist des Handwer- 
kers mit dem Materiał einen verschwiegenen, innigen

Verkehr pflegen muB, wenn etwas Reifes, Freiwilliges 
an Form entstehen soli, das sich lachelnd selbst legi- 
timiert. Natiirlich ist es nicht der Stoff, der sich die 
Form gibt, sondern der menschliche Geist. Aber nur 
im vertrauten Umgang mit dem Materiał kann der 
Geist formfindend werden. Er horcht -  und da flii- 
stert ihm der Stoff die Form plótzlich zu, er schiebt 
sie ihm in die Hande. Erfinden ist zu einem guten Teil 
das, was es wórtlich sagt: Finden, nicht Machen. Aber 
dieses Finden ist kein passives Finden, sondern eine 
Vorbereitung muB stattfinden, die den Fund herbei- 
zaubert. Bekannt ist die alte chinesische Geschichte 
von dem Holzschnitzer Khing, der es soweit brachte,

Foto
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ARBEITEN AUS DER STAATLICHEN FACHSCHULE FOR KORBFLECHTEREl IN L1CHTENFELS
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daB ihm der Baum im Wald die Form des zu schnit- 
zenden Glockenspielstanders gleichsam fertig darbot. 
Aber was muBte er vorher an geistigem Training 
iiben! Er sammelte sich so zu seiner Arbeit, daB er alles 
andre vergaB: den Lohn, der in Aussicht stand, das 
Lob und die Ehre, die seine Arbeit ihm bringen wurde, 
schlieBlich gar die Erinnerung an den Auftraggeber. 
Dadurch erst wurde das Feld zwischen dem Materiał 
und dem Gedanken so frei, daB sie zu unmittelbarer, 
lustvoller Begegnung gelangen konnten in der Form. 
Die alte Erzahlung will mit dem Hinweis auf solche 
Yorbereitung ungefahr dasselbe sagen, was ein be-

kanntes Wort meint, wenn es von den Deutschen 
sagt: Deutsch sein heiBt, eine Sache um ihrer selbst 
willen tun. Nur bei einem solchen Arbeiten um der 
Sache willen entstehen Gebilde, die von Freiwilligkeit 
des Stoffes und von Anmut der Form zugleich geadelt 
sind. Wir bezeichnen das auch mit dem Ausdruck 
»Selbstverstandliche Schónheit«. In ihm wird ein 
Wertmerkmal ausgesprochen, welches wir heute be- 
sonders hochstellen. Wie die heutige Welt uberall 
darauf ausgeht, Sein und Schein zur Deckung zu 
bringen, wie sie nur den Menschen der wirklichen 
Leistung gelten laBt, so ist ihr Ideał des schonen Din-
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ges nur da erfiillt, wo Form und Materiał sich ohne 
Gewalttat verbinden und eine reife gelassene Frei- 
willigkeit das Gebilde iiberschwebt. Wir lieben die 
Dingformen, die in frischer aktueller Begegnung zwi- 
schen Stoff und Gedanke entstanden sind aus der in- 
telligenten Hand, die still um das Wesen der Stoffe 
weifi und daher eine vollkommene, heitere Daseins- 
dichtigkeit im Objekt erzielt. Wir lieben die »wohlge- 
borenen« Dinge, die ein gemessenes Arbeitstempo, 
eine Werkstattstille zu sptiren geben, einen schwei- 
genden FleiB, eine gegenwartige, standhaltendeTreue. 
Der alte chinesische Weise Tschuangtse lal3t einen

Wagner sagen: »Bin ich beimRadermachen zu gleich- 
giiltig, so wirds leicht nicht fest genug. Bin ich zu 
schnell, so kann’s leicht nicht passen. Was das 
Rechte ist, laBt sich schwer ausdriicken. Eine geheime 
Kraft wirkt da mit. Ich kann’s dem eignen Sohn nicht 
deuten, und er kann es mir nicht absehen.« Das ist ein 
Wort, in welchem ein ewiges Werkstattwissen auf- 
leuchtet. Es deutet anmutig auf das Faktische und 
Tiefverschwiegene, das sich bei der kunsthandwerk- 
lichen Formung begibt: auf die Entwicklung des 
schopferischen Prozesses aus Stiller, horchender 
Ubung, aus dem Einklang mit dem Lebens-Rhythmus.
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GEDANKEN UBER DAS SCHONE

Ein stilles und in seiner Stille ergreifendes Wortvon 
Emil StrauB lautet: »Das Schóne ist uns vertraut.« 

Schonheit ist nicht nur Schonheit, sie ist auch Hei- 
mat. Wir >>kennen« aus Urkenntnis das Schóne. Es ist 
uns vertraut ais zugehórig; wir kennen uns selbst im 
Schónen wieder. Das Formlose, das Unschóne ist 
Fremde und fremdet uns an. Aber durch das Schóne 
werden wir an unvordenklich Eigenes gemahnt: an 
die innere Geschlossenheit unsres Wesens, an die Ló- 
sung der Konflikte in der eignen Brust und das Her- 
vorgehen der Harmonie. Das Schóne, dem wir sehen- 
den Auges begegnen, bildet die erstrebte, erwiinschte, 
gegliickte Einheit unsres Seins ab. Es ist Beispiel der 
uns móglichen und zugesprochenen Vollendung und 
hat also mit dem Grundanliegen unsrer Existenz zu 
tun. Das Schóne ist ein Heimruf aus der VerstoBen- 
heit in die unbewaltigten Zwiste.

Darin liegt aber auch, daB Schonheit nicht da ist, 
wo an den Zwisten yoriibergegangen wird. Sie ist nur 
da, wo Zwiste erfaBt und echt versóhnt sind. Das

Wesen des Schónen und seiner Harmonie liegt nicht 
in der Glatte. Die Glatte ist vielmehr die eigentliche 
Gefahr, die der Pflege des Schónen droht, und diese 
Gefahr ist im Laufe der Kulturgeschichte sehr oft ak- 
tuell geworden. Das Schóne ist kein dauernder, rezept- 
hafter Wert, der ais solcher weitergegeben und nach 
auBeren, formalen Anhaltspunkten bestimmt werden 
kann. Das Schóne ist nur echt ais jeweils vollbrachte 
Tat, ais geschehene Leistung. Daher hat die Ehre des 
Schónen nichts mit dem zu tun, was geistesgeschicht- 
lich in alter und neuerer Welt ais Asthetizismus her- 
yorgetreten ist. Denn im Asthetizismus wird nicht 
mehr mit Ernst nach den streitenden Elementen ge- 
fragt, die in der schónen Form zur Versóhnung kom- 
men sollen. Es fehlt ihm das Gefiihl fur die ethische 
Vorfrage der schónen Form. Deshalb sehen wir wie
der und wieder das Asthetentum in die Leere geraten, 
wo das Schóne den Wurzelboden verliert und drohnen- 
haft wird, liignerisch und tauscherisch. Da wird das 
Schóne zum diirren, buchstablichen Tatbestand ent-
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wertet, wahrend es doch seinen Adel nur in lebendig 
wirkender Gesinnung hat. Zum Begriff »Form« gehórt 
mehr ais Formales, zum Begriff »Schónheit« gehórt 
mehr ais Asthetisches. Dafiir hatte gerade Winckel- 
mann, der groBe deutsche Wiederentdecker der anti- 
ken Kunstschónheit, einen lebhaften Sinn. Er hat ais 
Hauptelement der klassischen Form die »Fassung der 
Seele« hervorgehoben, die sichtbare Machtigkeit des 
Menschengeistes in allem Ausdruck des Leidens oder 
der Leidenschaften. Ein sittlicher Wert also steht bei 
ihm im Mittelpunkte des Werts Schonheit. Der Sieg 
des spezifisch Menschlichen iiber allen Sturm der Ge- 
miitserregungen macht ihm die Schonheit der antiken 
Figuren aus. »In Betriibnis und Unmut sind sie ein 
Bild des Meers, dessen Tiefe stille ist, wenn die Flachę 
anfangt unruhig zu werden.« Da erscheint die Wurde

des Menschen, der Herr iiber die Affekte bleibt, ais 
eigentlicher Inhalt des Schónen, und das ist es, was uns 
das Schóne, wie Emil StrauB sagt, vertraut macht.

Form ist nicht ohne weiteres auch schóne Form. 
»Die Kunst ist lange bildend, ehe sie schon ist«, sagte 
Goethe. Auch die Kunst der Primitiven und Exoten 
formt, gestaltet und driickt aus. Zur Schonheit reicht 
die Kunst erst hinaus, wenn sie die hóchste Idee des 
Menschen zum Leitgedanken hat, d. h. wenn sie das 
Geistige und das Stoffliche, das BewuBte und das Hin- 
gerissene auf dem Punkte der edelsten Ausgewogen- 
heit vereinigt. Von hier aus zeigt sich, daB das Ideał 
der Schonheit parteiisch ist fiir die hóhere Men- 
schenform, gegen alles, was unter dieser steht. Und 
dieser Wert »hóhere Menschenform« ist rassenhaft ge- 
bunden, dergestalt, daB ein Europaer, wenn er von
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hoherer Menschenform redet, unausweichlich 
die der weifien Rasse meint. Das Schónheitsideal 
ist, selbst im Bereich der Dinggestaltung, nicht 
freiziigig; es gewinnt und verliert seinen Boden 
mit dem lebendigen Menschentum, dem es zu- 
gehórt. Wir haben erlebt, daB in Europa gelegent- 
lich auf gefahrdrohende Weise der Sinn fiir Kunst 
und Kunsthandwerk der Exoten vordrang. Aber 
das geschah in Zeiten, da die Seele des Erdteils 
durch schlimme Geschicke aus dem Gleich- 
gewicht geraten war und fessellosen Ekstasen 
nachging, da sie also aus ihrer Form herausge- 
treten und ihr Lebensinstinkt, das Gefiihl fiir die 
Gesetze ihres Seins, ermattet war. Wohl ist die 
Kunst zur Weitherzigkeit gerufen, und vieles zu 
kennen und zu ehren, ist dem strebenden Men- 
schengeist eine geliebte Pflicht. Aber es ist ein 
Ernst und eine Grenze in allen irdischen Dingen, 
dergestalt, daB unser Geist das Fremde nur herein- 
nehmen darf, solange er es schopferisch auf die 
Form unseres Menschentums beziehen und es 
ihm subordinieren kann. — So ist mit dem Be- 
griff des Schónen ein weitlaufiger Zusammen- 
hang angeriihrt; und dieser umfaBt nicht we- 
niger ais unser Leben selbst. — W ilh e lm  m ic h e l

»TEEKESSEL. GETR1EB. 
SILBER MIT ELFENBEIN 
VON ROBERT FISCHER

Aufnahmen: La:i
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FRAUEN SCHMUCKEN SICH, wenn sie zum Feste 
gehen. Sie bringen edle Steine und edle Metalle in 

Verbindung mit ihrer korperlichen Erscheinung und 
heben diese damit in einen Bereich weiterer und 
dauernder Werte. Die Stimmung eines Festes -  was 
ist sie andres ais das Hineingehobenwerden unsrer 
alltaglichen Existenz in einen hóheren, schwungvol- 
leren Zusammenhang? Analog wirft der Schmuck das 
Leuchten einer ungemeinen, schónen Wertwelt iiber 
die leibliche Erscheinung. Schmuck will dabei, wenn 
er im rechten Geiste gestalfet ist, nicht verschónern, 
sondern bestatigen; er soli nicht verandern, sondern 
Wesen sinnvoll hervorheben. Die Kette folgt ais be-

gleitende Melodie den Linien von Hals und Nacken, 
der Armreif laBt die Armlinie, die er unterbricht, desto 
schwungvoller ansteigen. Nach Farbę und Form webt 
der Schmuck der korperlichen Erscheinung einen zu- 
satzlichen Beziehungsreichtum ein durch die stummen 
Hilfen dessen, was blitzt und schimmert. Vor allem 
aber ist es die kunstreiche Form, dieser geistige Wert, 
der die Schmuckwirkung tragt: eine Huldigung 
der Kunst, welche die Geschmiickte erhoht. Denn 
eines von Meisterhand geschaffenen Schmuckstiickes 
wert zu sein durch eigne Anmut und Schonheit, 
durch Vornehmheit des Wesens und Gebarens, das 
ist keine gering zu schatzende Bewahrung. -  h. r.
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ist sie in der Lagę, das HóchstmaB 
an Leistung hervorzubringen. Die 
Entscheidung, ob die Holzwirt- 
schaft ihr Ziel erreicht, fallt der ar- 
beitende Mensch, der Chemiker im 
Laboratorium, der Waldarbeiter, 
der Zimmermann auf dem Bau und 
der ttichtige, dem Fortschritt emp- 
fangliche Tischler. Kónnen und 
Willen sind bestimmend — das be- 
weisen zum Beispiel die gewaltigen 
Ertragsschwankungen, die wir noch 
zwischen Staatsforsten und man- 
chen Privatwaldungen beobachten 
miissen. DaB der Mensch der Tra- 
ger der Wirtschaft ist, wissen wir 
heute, und diese Erkenntnis ist die 
Grundlage des Erfolges. Ing. W. H.

L ackieren  
von B e to n kó rp ern

Einem Japaner wurde kiirzlich 
ein deutsches Reichspatent auf ein 
Verfahren zum Lackieren von Kon- 
kretmassen erteilt, das aber nicht 
nur auf Zementbeton, sondern auf 
Mórtelmassen jeder Art anwendbar 
ist. Von besonderer praktischer Be- 
deutung ist die Erfindung aber fur 
die Betonbauweise. Im Grunde sind 
Lackanstriche auf Beton nichts 
neues; wir lackieren Betonkórper, 
um sie gegen die Einwirkung der 
Witterung, gegen Sauren, Salze, 
fette Ole und schadliche Wasser zu 
schiitzen. Insbesondere verwenden 
wir ais Schutzanstriche fur Beton 
Lacke, die auf Asphalt- oder Teer- 
basis hergestellt sind.

Der Asphalt gehort zu jenen Mit- 
teln, dereń sich auch der Patent- 
inhaber Sotojiro Asobe, neben an- 
deren Stoffen, bedient. Er stellt sei- 
nen Schutzuberzug fiir Betonkorper 
aus mehreren Lackschichten ver- 
schiedener Beschaffenheit derart 
her, daB die Grundierung nicht von 
den Bestandteilen des Betons, und 
die Deckschichten nicht von der 
Witterung usw. angegriffen werden 
kónnen. Die Anregung zu dieser Er
findung gaben speziell die Eisen- 
betonbauten der buddhistischen 
Tempel, die — ohne Lackschutz — 
starken Zerstórungen unterworfen 
wurden.

Derartige Schutzschichten kón
nen bei uns namentlich an den Stel- 
len Anwendung finden, wo wir uns 
bisher der Asphalt- und Teerlacke 
bedient haben; ob das Lackieren 
von Betonkórpern nach dem paten- 
tierten Verfahren auch architekto- 
nischen Zwecken dienen kann, wird 
die weitere Entwicklung der Dinge 
ergeben.

Das neue Verfahren besteht im 
wesentlichen darin, daB zunachst

Geben Sie Ihrem Heim eine kultivierte 
Atmosphare durch M ay-M óbel. Es 
sind von Kiinstlerhand geschaffene 
Meisterwerke aus edelsłem Materiał. 

Der Kenner urteilt:

M m
m tg

Sie erhalten May-Móbel 
in allen erstklassigen Fachgeschaften

A. M A Y , M O B E L F A B R I K E N
S T U T T G A R T - S  ■ H O L Z S T R A S S E  3-9

eine Oberflachen-Glattung der Be
tonkórper bewirkt wird, dann eine 
erste Grundierung mit rohem Lack, 
dem Asphalt und Fiillstoffe zuge- 
setzt sind, und ferner die Herstel- 
lung weiterer Lackschichten, dereń 
Zusammensetzung weiter unten be- 
schrieben wird. Ais Fiillstoffe kom- 
men namentlich Schiefermehl und 
fein pulverisierter Ton in Betracht. 
Fiir die Schichten der Grundierung 
wird der rohe Holzsaft des Lack- 
baums verwendet, der gegeniiber 
dem gereinigten Holzsaft den Vor- 
teil besonderer Adhasiykraft bietet, 
und zwar auch nach dem Zusatz von 
Fiillstoffen. Der Rohlack bildet keine 
Risse; die Deckschichten aus gerei- 
nigtem Lack verbinden sich mit 
dieser Grundierung besonders fest 
und bilden eine auBerordentlich 
harte Oberflache. Anscheinend ist 
fiir derartige Arbeiten nur der auch 
uns bekannte »Japanlack« geeignet, 
der vom Lackbaum (Rhus yerni- 
cifera) gewonnen wird.

Die Verwendung von Fiillstoffen 
nimmt mit dem Fortschreiten der 
Arbeit ab; bei der zweiten Grundie
rung kann der Asphalt fortfallen, 
bei der dritten das Steinmehl. Die 
obersten Schichten enthalten keine 
Fiillstoffe. Die letzte Operation be
steht in der eigentlichen Feinlackie- 
rung. Diese Art der Ausfiihrung soli 
eine absolute Sicherheit gegen Aus- 
bliihungen des Betons bilden. Der 
Lackiiberzug bleibt viele Jahre hin- 
durch unyeranderlich, auch wenn 
er einem sehr haufigen Witterungs- 
wechsel ausgesetzt ist. Der Erfinder 
hebt noch besonders hervor, daB an- 
dere Lackschichten, wie sie z. B. 
beim Lackieren von Holzgegen- 
standen im Bauwesen Anwendung 
finden, fiir Beton nicht in Betracht 
kommen, weil sie vom Untergrunde 
abblattern, was anscheinend auf die 
Bildung von Kalzium- und Alumi- 
nium-Verbindungen zuriickzufiih- 
ren sei.

Die Lackierung der Betonkórper 
wird nach dem yorliegenden Patent 
in folgender Weise durchgefiihrt: 
Auf den Untergrund wird zunachst 
eine mit Sorgfalt yorbereitete Mi- 
schung aus rohem Japanlack, 
Asphalt, Steinmehl und Tonpulyer 
aufgetragen. Dies kann natiirlich 
nicht sofort nach Herstellung des 
Betonkórpers, sondern erst nach 
einem Monat geschehen. Es wird 
eine Mischung von Schiefermehl 
und Tonpulyer in gleichen Mengen 
hergestellt und mit Wasser durch- 
knetet. ioo Teilen dieser wasser- 
feuchten Schiefer- und Tonpulyer- 
mischung werden 20 Teile Rohlack 
und 50 Teile geschmolzener Asphalt

—II

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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K l e i d e r s c h r a n k e
fiir Fabriken und Biiros in Reihen 

und einzeln fertigt

Theodor Kocher,Stuttgart=W
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S T U T T G A R T  4 5 4

zugesetzt. Wenn der tłberzug des 
Betonkorpers getrocknet ist, wird 
er poliert und eine zweite Schicht in 
gleicher Weise hergestellt. Hierauf 
werden 60 Teile roher Japanlack, 
50 Teile Schiefermehl und 50 Teile 
Tonpulver gemischt, um eine aus 
diesem Materiał bestehende Schicht 
aufzutragen, die wiederum getrock
net und poliert wird. Die nachste 
Mischung besteht aus 60 Teilen Ja
panlack und 100 Teilen Tonpulver; 
sie wird aufgetragen, getrocknet 
und poliert. Aus den hier angefiihr- 
ten Mischungen konnen auch jedes- 
mal mehrere Schichten hergestellt 
werden. SchlieBlich wird reiner Ja
panlack aufgebracht, getrocknet 
und poliert, was erforderlichenfalls 
mehrfach wiederholt werden kann.

Auch bei diesem Verfahren kón- 
nen sich Kalzium- und Aluminium- 
verbindungen zwischen dem Unter- 
grund und dem Uberzug bilden; 
aber die Menge ist auBerordentlich 
gering und zwischen den Zuschla- 
gen so fein yerteilt, daB sie keine 
Abblatterungen yerursachen kónn- 
ten. Der Asphalt haftet auBeror
dentlich fest an der Oberflache des 
Betonkorpers, das Schiefermehl 
sorgt fiir die nótige Hartę und das 
Tonpulyer fiir Dichtigkeit und Za- 
higkeit der aufgetragenen Schicht. 
An Stelle von Schiefermehl und

CONTEMPORA LEHRATELIERS FUR NEUE WERKKUNST

B E R U FS FA C H S C H U LE  •  P R IV A T S C H U L E  

V O N  P R O F E S S O R  F. A.  B R E U H A U S  

B E R L I N  W  15 ,  E M S E R  S T R A S S E  4 3
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Tonpulver kónnen auch andere 
Substanzen von ahnlicher Beschaf- 
fenheit Verwendung finden.

Das Verfahren ist umstandlich 
und demgemaB auch ziemlich kost- 
spielig. Um aber Beton gegen W it- 
terungseinfliisse zu dichten und 
gegen chemische Einwirkungen zu 
schiitzen, wenden wir auch jetzt 
schon kostspielige Verfahren zur 
Herstellung von I Schutzschichten 
und Schutzbekleidungen an. Die 
praktische Bedeutung der Erfindung 
geht aus der Tatsache hervor, daB 
Millionenwerte alljahrlich infolge 
der Zerstorung von Bauwerken 
durch angreifende Wasser, schad-

BeiHedern non Dauneo
in nur gewaschener.doppelt gerei* 
nigter, feinstcr Qualitat von

Oscar Friz, Ulm a. D. 5 6
Bettfedern# und Dauncn*Fabrik 
Yerkauf nur an Wiederverkaufer

vorragend in der bin
seiner Bedienung und bew altig t trotz 
seines niedrigen Preises alle an den 
A m ateur herantretende A ufgaben .

METRAWATT A.G. NuRNBERG-O

INSERATE in der »INNEN-DEKORATION«
sind fur den Geschaftsmann beste Kapitalanlagen

liche Dampfe, Sauren und Fette ver- 
nichtet werden. Unter diesen Um- 
standen kann sich auch ein kost- 
spieliges Verfahren ais sehr wirt- 
schaftlich erweisen, sofern die an- 
gestrebte Schutzwirkung wirklich 
erreicht wird. Ing. P. G.

»Vom W erd en , W achsen , 
W irken a  d er lls e -W e rk e

in Uslar erzahlt eine Jubilaums- 
schrift, die anlaBlich des sojahrigen 
Bestehens der altrenommierten 
Kleinmobelfabrik soeben herausge- 
kommen ist. Der ansprechend ge- 
schriebene Text entwickelt die Ge- 
schichte der Firma, die 1890 m it 
einem Meister und einem Lehrling 
begriindet wurde und seit 1938 eine 
Gefolgschaftvon 1250 Kópfenzahlt. 
Mit Dank hebt diese Schilderung 
namentlich die Verdienste des 
Griinders Georg Ilse hervor, der bis 
zu seinem 1932 erfolgten Tode die 
Seele des Unternehmens gewesen 
war. Ein Hauptmerkmal der sorg- 
faltig ausgestatteten Denkschrift ist 
der reiche Bilderschmuck, der in 
iiberaus unterhaltsam er Weise vom 
Wachsen der Fabrikanlagen, von 
der A rt der Produktion, von den 
verschiedenen Arbeitsgangen und 
von dem schónen Gemeinschafts- 
leben im Betrieb berichtet. W. M.

GEOPOLITIKdes

PAZIFISCHEN
OZEANS

v o n KARL  H A U S H O F E R

KURT VOWI I MCKEL VE R LAG

HEI DELBERG / BERL I N  /  M A G D E B U R G

as Geopolitik ist und was sie zu leisten vermag, 

dafur ist dieses Werk der unmittelbarste Beweis. Kennt- 

nis der Menschen, der Lander und der Geschichte des 

Fernen Ostens, die Fahigkeit, das politische Gescdie- 

hen ais Leben nahi und verwandt zu erspuren — das 

ist das GeFieimnis der Geopolitik an sich; es ist auch 

das Geheimnis der Voraussage, wie die politische 

Entwicklung im Fernen Osten laufen werde, die Haus- 

hofer treFFsicher schon im Jahre 1924 gemacht hat.

Das Buch liegt in der III. Auflage vor. Es hat sein 

Gesicht innerlich und aulierlich den vorhergehenden 

Ausgaben gegenuber sehr verandert.

In GroBformat 18X25 cm, mit reicher Kartenausstat- 

tung, kostet das Werk in Ganzleinen RM. 15.—. 

Auf Wunsch sendet Ihnen gern jede Buchhandlung 

oder der Verlag Prospekte und Lesebogen.

Al escribir a los anunciantes menciónese el „Innen-Dekoration“
IX
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Druckschriften gratis!

<DeU d i  d u t t
in auOerster Kurze bringt die „Deutsche Kurz-Post", die 
Zeitschrift des Geistesarbeiters und stark Beschaftigten. 
W ir liefern Ihnen gern Probehefte.Schreiben Sie an den

V E R LA G DE R  D E U T S C H E N  K U R Z - P O S T
Berlin-Charlottenburg 2, Berliner Strafte 41/43

P ers ische  M in ia tu ren

12 Faksimilefarbtafeln mit Einfiihrung von E m i l  P r e e t o r i u s .

Iris-Druck, Curt W eller & Co. Verlag, Leipzig 1940.
Die Iris-Drucke haben die Freunde der Natur und der Kunst schon des 

ófteren durch vorbildliche Wiedergabe wenig bekannter oder schwer zu- 
ganglicher farbiger Wundergebilde aus unserer naturgegebenen Umwelt 
wie aus dem selbstgeschaffenen Reich des Menschen erfreut. Die jungste 
Veróffentlichung ist gewiB eine der schónsten. Sie bietet in GroBformat, 
das die Originale in Faksimilefarbdruck nachzubilden gestattete, zwólf 
Meisterwerke persischer M iniaturmalerei nebst einer Einfiihrung von 
Emil Preetorius in Miinchen, die jederm ann das Wichtigste des ge- 
schichtlichen Ablaufs verm ittelt und bei aller Knappheit mit feingeistiger 
Einfiihlung und mit beschwingter Sprache Eigenart und Wesen einer 
Kunst erschlieBt, die GroBes im Kleinen zu gestalten wuBte. Die friihesten 
der vorgefiihrten Miniaturen verraten noch den EinfluB chinesischer Ma- 
lerei und entstammen dem 13., die spatesten dem 16. Jahrhundert. So 
umfassen sie die Hochbliite persischer Miniaturmalerei, dereń W erke, 
ersonnen ais Illustrationen, mit dem Inhalt eines Buchs wie mit seiner, 
zu letzter Vollendung durchgebildeten Schrift unldslich verwachsen. Oft 
fiir unvereinbar gehaltene Gegensatze verschmelzen sich in ihnen zu har- 
monischer Einheit: formbeherrschter Wille zum Stil und liebevolle Be- 
obachtung der Natur, abstrakte Ornamentik und lebensvolle Gegen- 
standlichkeit, Flachę und Raum, geordnete Klarheit und drangende Viel- 
falt, Zartheit und Kuhnheit der farbigen Klange, die Dinge der sichtbaren 
W irklichkeit und die Visionen jener bilderreichen Phantasie, der w ir auch 
die schónsten Marchen aus 1001 Nacht yerdanken. Die yortreffliche 
Auswahl, die der Herausgeber der Iris-Drucke, Hans Zbinden, traf, ent- 
halt auch einige der wenigen mit Namen gezeichneten W erke, ein Blatt 
von Bizahd, dem beriihmtesten M iniaturmaler, der im 15. Jahrhundert 
fiir den Sułtan von Herat tatig war, und zwei Blatter aus dem 16. Jah r
hundert von der Hand des Malers Sułtan Muhamed zu Teheran, dessen 
grandiose »Himmelfahrt des Propheten Mohamet« die Folgę beschlieBt. 
Ihr billiger Preis erklart sich aus der Hóhe der Auflage. H. H.

Fiir das August-Heft der

„INNEN-DEKORATION“
schlieBt die Anzeigenannahme am

18. Juli 1940

W ir e r b i t t e n  r e c h t z e i t i g  ihre Di s p o s i t i o n e n

H a u p tsc h r if t le i te r : D r. M o ritz  H au p tm an n
V erlagsleiter: Hermann Carl /  V erlagsanstalt A lexander Koch G. m. b. H. /  A nzeigenleiter: W erner Roestel, samtlich in S tu ttgart /  Preisliste 4

D ruck: Deutsche VerIags=Anstalt S tu ttgart

A l l e  f i i r  d i e  S c h r i f t l e i t u n g  b e s t im m t e n  S e n d u n g e n  b i t t e n  w i r  z u  r i c h t e n  n a c h  S t u t t g a r t ,  N e c k a r s t r a f i e  121





D E U T S C H E  P R E IS T R A G E R  AUF DER VII. T R IE N N A L E  IN MAI LAND 1 9 4 0

lOotbilblfdies Scbaffen
auf dem gefamten Scbietc der

CBohnungs-©eftaltung und bcs 
Jnnenausbaues

nach eigenen und gegebenen lEntmurfcn

fflobclfabrih unb lEincicłitungsliaus

Stuttgart /  Ifiriegsbergftra&c 42

jRuf der V I I .  f f l a i l a n d e r  t r i e n n a l e  
m i t  der iSolbenen f t ied a i l l e  a us g e je id in e t

RICHARD M iiN C H  FU R TH b
W  E R K S T‘A'TT E N FUR DEUTSCHE W ER TM O B EL  

Goldene Medaille VI. Triennale Mailand 1936 

E h re n -D ip lo m  VII.Triennale Mailand 1940

KIENZLE-UHREN 
in aIien
Fachgeschaften

wenn Sie
hohe Ans pr uc he  stel len

wurden auf der VII. Triennale Mailand 1940 

mit der Goldenen Medaille ausgezeichnet.

Die Anzeigen der Preistrager befinden sich auf der 2. und 3. Umschlagseite sowie Seite XII.
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F ritz  von S to c k m a y e r f

Im  Alter von erst 63 Jahren ist 
unerw artet der bekannte Porzellan- 
m aler und Leiter der Kunstabtei- 
lung Rosenthal-Selb gestorben. 

Uber sechs Jahre leitete er die 
Kunstabteilung des genannten Un- 
ternehmens und w ar um  die Durch- 
fiihrung einer geschmackyoilen 
Linie in seinem Teilgebiete stets be- 
miiht. In seinen Arbeiten hatte 
Stockmayer im Laufe seiner Ent- 
wicklung einen durchaus origina- 
len Stil ausgepragt und zu uniiber- 
trefflichen Leistungen gesteigert.

Stockmayer w ar Schwabe; er 
stamm te aus einem alten schwabi- 
schen Geschlechte, dem vornehm- 
lich Offiziere und Pfarrer angehó- 
ren. Auf den verschiedensten Rei- 
sen und in den verschiedensten Be- 

rufen hatte er sich von Jugend an 
W eltkenntnis und reiche Sprach- 
erfahrungen angeeignet. Lange 
Jahre hatte  er in  den Tropen, zu- 
mal in Abessinien und Ostafrika, 
verbracht. Bei Kriegsausbruch eilte 

er iiber Triest an die Front, wurde 
am  ersten Tage seiner Frontver- 
wendung durch einen BauchschuB 
schwer verwundet und nutzte die 
Zeiten seiner Rekonvaleszenz dazu, 
sich in die P raktik  der Porzellan- 
malerei einzuarbeiten. Schon in 
kiirzester Zeit wurde m an auf ihn 
aufmerksam. Zunachst arbeitete 
Stockmayer fiir die Porzellanfabrik 
Arzberg, dann bedienten andere 
Konzerne sich seines Rates und 
seiner Mitarbeit. SchlieBlich wurde 
er auf den Posten des Leiters der 
Kunstabteilung Rosenthal-Selb be- 
rufen. — E r hat dem W eltunter- 
nehm en den Stempel seiner Per- 
sonlichkeit aufzudriicken gewuBt.

JULIUS SCHMI1?
CEORUNOET 1153.

B E R L IN  SW  6 8 , W ossertorłU . 46/47

Riloga-Rollringe und Laufschienen 
fur Fenster- und Erkerdekorationen,

F l i sKabinen, Bettnisdien u. dergleichen 
in aller Welł bekannt und beliebt.

U, REMSCHEID-DORFMUHLE
M E T A L L W A R E N F A B R IK E N  

/  W IL N  VI. Haydn-Ga*M 5

(D a J  'J O e l t& e ic h e k e n
in aufierster Kurze bringt die „Deutsche Kurz-Post", die 
Zeitschriftdes Geistesarbeiters und stark Beschaftigten. 
W ir liefern Ihnen gern Probehefte.Schreiben Siean den

V E R L A G DE R  D E U T S C H E N  K U R Z - P O S T
Berlin-Charlottenburg 2, Berliner StraBe 41/43

Er bediente sich in den Mustern und 
Dekors in erster Linie pflanzlicher 
Motive, die er auBerst phantasie- 
voll abzuwandeln wuBte, wobei ihn 
seine Kenntnisse der tropischen 
Flora unterstiitzten. Lose wie ein 
Filigran legte er diese Dekors und 
Ornamente uber die schonen For- 
men und schuf nam entlich auf 
Kobaltgrundierungen W erke von 
bezwingender Leuchtkraft und For- 
menfiille. E r schaltete souveran in 
dieser im mer neu sich ihm er- 

schlieBenden Formenwelt. —
Stockmayer, der ais anregender 

Plauderer, heraus aus der Fiille 
seiner Erlebnisse, geschatzt war, 
der Geschmack, geistvolle A nm ut 
und Lebenskenntnis zu einer schó- 
nen Einheit hatte werden lassen, 
w ar dem schwabischen Kunstge- 
werbe ein selbstloser Helfer in der 
Organisation seines Ausstellungs- 
wesens. Auch in der iibrigen W elt 
des Kunstgewerbes w ar sein Rat 
geschatzt, seine Person beliebt. Das 
gleiche gilt fiir den Kreis seiner Be- 
rufskameraden und seiner Beleg- 

schaft. Hans Franke.

E rnst K ropp  
zum  6 0 . G eb u rts tag e

Professor E rnst Kropp erreicht 
am  7. August sein 60. Lebensjahr. 
Der bekannte Architekt und Lehrer 
fiir Innenraum gestaltung hat einen 
Lehrstuhl an der Dresdener Kunst- 
hochschule inne, nachdem er 1926 
an die vormalige Kunstgewerbe- 
Akademie berufen worden war. Er 
ist gebiirtiger Miinchner und lebte 
ais junger Maler m it dem kurzlich 
yerstorbenen Fritz Erler, mit den 
begabten Zeichnern des Simpli- 

zissimus und anderen nam haften

Der

E I N Z E Ł -

H M D Ł E B

muss wissen, 

was das

K U N S T -

H A N D W E R K

leistet!

Den b e s t e n  t l b e r b l i c k  m i t  giin- 

s t i g s t e n  Einkaufsmogl ichkei ten 

b i e t e t  b i e rz u  ein Be such  der

L E I P Z I G E R

H E R B S T M E S S E

i 940 25. b is  29. Augus t

Ausk i in f t e  e r t e i l t  das 

LEIPZIGER MESSAMT, LEIPZIG

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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Kiinstlern zusammen, und er war 
unter den Fuhrern der neuen Rich- 
tung. Nach langeren Studienjahren 
in Paris wurde er bei Beginn des 
Weltkrieges in H aft genommen und 

mehrere Jahre in harter Gefangen- 

schaft durch ganz Frankreich ge- 

schleift.Erschópft durch die schlech- 

te Behandlung wurde er Ende 1917 

ais K ranker nach der Schweiz aus- 
getauscht. E rnst Kropp gehórte mit 
zu jenen bildenden Kiinstlern 
Miinchens, die wie Bruno Paul, R i
chard Riemerschmid und Adalbert 
Niemeyer von der Malerei zur In- 
nenraum gestaltung ubergegangen 

sind.
Seine wertvollste Arbeit zeigt 

sich in seinem ernsten Ringen um 
die kommende Form  des 20. Jahr- 
hunderts. Hier ist er Vorkampfer 
und Bahnbrecher geworden. Mit 
welch tiefer Uberzeugung er diese 
kommende Form  schon seit 1910 
vorausfiihlte, beweist sein Buch 
»Wandlung der Form im 20. Jahr- 
hundert«, herausgegeben vom Deut

schen W erkbund 1926. Der Grund- 
gedanke dieses W erkes ist die Lehre 
von der »starren Form  im Orga- 
msch-Lebendigen«, zu der die 
Menschheit durch ihre technischen 
Errungenschaften iiberzugehen ge- 
zwungen war. Professor Kropp hat 
die Gestaltwerdung der neuen Form
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bis zu einer kommenden Ornamen- 
tik  in sehr anregenden und ein- 

leuchtenden Betrachtungen ver- 
folgt, die in den Heften 2—5, 10 

und 11 des Jahrgangs 1939 der 

»Innen-Dekoration« veróffentlicht 
wurden.

B e tr if f t :  E rste A nordnung  
iib e r den B eru f des A rch i-  
tek ten  vom  2 8 . Juli 1936
(Vgl. »Innen-Dekoration« Septem- 

berheft 1936)

Der Prasident der Reichskammer 
der bildenden Kiinste gibt bekannt:

GemaB § 6 Ziffer3 Abs. 2 meiner 
ersten Anordnung iiber den Beruf 
des Architekten vom 28. Juli 1936 
sollen Ausschreibungen und Ver- 
gebungen von Bauleistungen nach 
den Bestimmungen der Verdin- 
gungsordnung fiir Bauleistungen 
erfolgen. Diese Anordnung ist fiir 
den Architekten zwingend, sofern 
nicht der Bauherr m it den zu beauf- 
tragenden Handwerkern einen wei- 
tergehenden Vertrag abzuschlieBen 

beabsichtigt. In  einem solchen 
Falle kann ich einen VerstoB des 
Architekten gegen meine erste An
ordnung iiber den Beruf des Archi

tekten dann nicht m ehr erblicken.

1 N N E N - D E K O R A T I O N  
F E R N R U F : S T U T T G A R T  421 06

Vi preghiamo di riferirvi sempre alla „Innen-Dekoration1
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S e t  fdifinc Sommetauf entli alt 1 9 4 0

©altenbergfmuś, 3rmeratpbacf) bet ©rfplegg, Stroi, 1100 m

Óauś ©cfyónfcltcf, Soferer 2llpe bet £ofer, 1520 m

ia a lte n fc r f lfm u s  1100 m Fernruf Alpbach 5

Jnner*jR lp1m cf! /  Bahnstation Brixlegg 
Linie Munchen — Kufstein — Innsbruck. 
Ab Brixlegg Postauto bis 2 km vom Haus. 
D a s  H a u s  f i i r  B e r g w a n d e r e r  
u n d  z u m A u s r u h e n .

U b e r n a c h t e n :

Einbettzimmer..................................................... 2.—
Zweibettzimmer.................................................. 1.65
Mehrbettzimmer (Lager)................................... 1 .2 5

Gepack wird ab Brixlegg taglich befordert.

f ijo u s  S t f jf in f i l fó i 1520 ITl Fernruf Lofer 3

lE o fe re r f llp e  /  Bahnstation Reichenhall, 
St. Johann, Saalfelden /  Land Salzburg. 
Autopoststation Lofer; 
ab Lofer AlpenstraBe, 2 Stunden.

D as e i n f a c h e  H a u s  f u r  T o u r i s t e n  
a u f  d e r  s c h o n e n  g r o Be n  A l pe .

U b e r n a c h t e n :

Zweibettzimmer.................................................2.—
Dreibettzimmer................................................... 1.50
Mehrbettzimmer (Lager).....................................1.25

ab 6%  KriegsnachlaB
GepSck wird ab Lofer zum Hause gebracht.

v.,

lfjau0l!nortmr0ll5O m Fernruf Hindelang 27

iD&erfocfi W  tfjm D elanp /  Bahnstation 
y /  Sonthofen /  Autopoststation am Hause.

' '  ^ ^  D as H a u s  f u r  a l l e  A n s p r t i c h e ,  f i i r
' " R u h e s u c h e n d e ,  f i i r  B e r g w a n d e r e r .

v 1
V \ . ____  U b e r n a c h t e n :

----- rT________ -------------------------------- ---  --- Nord Sud

a n h v ^ Einbettzimmer......................................... 3.50 4.—
bhb r  ° ł !  Zweibettzimmer.....................................  2.50 3.—

m| Mehrbettzimmer (Kabinę) ....................2.— —.—
___ ______~~-------- _ Zimmer mit Privat-Bad auf Anfrage.

GepSck kann unmittelbar zum Hause ab deutschen 
3rtgeburg auf ber Sólje, Oberfoeb, 2lllgau 1150 m Stationen aufgegeben werden.

fHashunfte non der lOernmltung der IFjftufct
G alten b erg h au s, In n er-A lp b ach , Post B rix leg g  (T iro l)

Haus S ch ó n b lick , L o fe r bei R eichenhall 
H aus In g eb u rg , O b erjo ch , Post H indelang

Al escribir a los anunciantes mencłónese el „Innen-Dekoration“
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D eutsche P re is tra g e r d er  
M a ila n d e r T rie n n a le

Die VII. Triennale in Mailand 
wurde vorzeitig am  23. Juni ge- 
schlossen, nachdem das internatio- 

nale Preisgericht seine Arbeiten 
durchgefiihrt hatte.

Bei einer Ausstellerzahl von 203 
Kunsthandwerkern und Firmen 
wurden Deutschland insgesamt 169 
Preise zuerkannt, und zwar 16 
GroBe Preise, 25 Ehrendiplome, 65 
Goldene, 50 Silberne und 13 Bron- 
zene Medaillen.

Von den M i ta r b e i t e r n  d e r 
» In n e n -D e k o ra tio n < ( erhielten

d en  G roB en P re is :

Dr. ing. H erm ann Gretsch, Stutt
gart

Eugen Buschle, Móbelfabrik, Stutt
gart

Deutsche W erkstatten AG., Dres- 

den-Hellerau
Meisterraume GmbH., Berlin 
Staatl. Porzellan-M anufaktur Nym- 

phenburg;

d as E h re n d ip lo m : 

Albrecht & Mammele, Tischfabrik, 
Marbach a. N.

Bock & Feil, Stuhlfabrik, Mar
bach a. N.

P. Bruckm ann & Sóhne, Heil- 

bronn a. N.

Dewetex Deutsche W erkstatten, 
Textilgesellschaft m.b.H., Dres- 
den

Direktor Lunghard, Staatl. Fach- 
schule, Selb

Meisterschule Burg Giebichenstein 
Herm ann Miinch, Móbelfabrik, 

Fiirth
Miinchner Gobelin - M anufaktur

G. m. b. H., Miinchen 
Prof. Th. A. W indę, Dresden;

d ie  G o ld en e  M e d a ille : 

W iirtt. Staatl. Kunstgewerbeschule, 
Stuttgart

W alter Buschle, Stuttgart 
Robert Fischer, Schwab. Gmiind 
Elfriede von Hiigel, Stuttgart 
Friedr. Kastner, Oberhohndorf 

Kienzle A.-G., Schwenningen a. N. 
W ilhelm Knoll, Polstermóbel, 

S tuttgart
W alter Mack, Ótisheim 
Staatl. Porzellan-M anufaktur Mei- 

Ben
Carl A. Pfeiffer, Klavierfabrik, 

S tuttgart
Ver. Móbelfabriken Schildknecht & 

Rall und Gerber, Stuttgart 
Stuttgarter Gardinenfabrik G.m.b.

H . , Stuttgart
TeinacherTeppichknupfereien A. G., 

Stuttgart
Albert Walde Komm.-Ges., W ald- 

heim

Welches Glas ist hier das bessere?

Das des Spiegels? Das des Fensters? Es ist kein Unter- 
schied. Das Bild verrat, dafi beide gleich gut sind. Die 
Spiegelung ist unverzerrt, vollig naturgetreu. Und eben- 
so naturgetreu der Blick durchs Fenster; kein Astchen 
ist vom Glas verzerrt. Denn beide Scheiben sind ge- 
schliffenes und poliertes Glas, Edelglas, aus dem man 
gute Spiegel und gute Fenster macht: Kristailspiegelglas!

Yerein Deutscher Spiegelglasfabriken G .m .b .H . Koln

Bij het schrijven op advertentien wordt men beleefd verzocht „Innen-Dekoration“ te vermelden
v
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W iirtt. Metallwarenfabrik, Geis- 
lingen-Steige;

d ie  S ilb e rn e  M e d a ille : 

W anda Bibrowicz, SchloB Pillnitz 
Gebr. Junghans A.-G., Schramberg 
Leni Matthaei, Hannover 
Fr. Mauthe G.m.b.H., Schwennin- 

gen a. N.
Mech. Weberei Pausa A.-G., Mós- 

singen b. Tiibingen 
Ludwig W einberger, Rosenheim.

Das H a n d w e rk  auf d er  
D eutschen O stm esse

Auf der 28. Deutschen Ostmesse 
vom u .  bis 14. August in Kónigs- 
berg wird auch das Handwerk m it 
einer umfangreichen Ausstellung 
seiner Erzeugnisse vertreten sein. 
Dabei werden praktische Gegen- 
stande des taglichen Bedarfs und 
die Verarbeitung neuer Roh- und 
Werkstoffe im Vordergrund der 
Verkaufswerbung stehen. Beson- 
dere Beachtung seitens der Aus- 
landseinkaufer yerdient die Betei- 
ligung der Ausfuhrstelle des Deut
schen Handwerks G. m. b. H .-Ber

lin m it einer Ausstellung fur die 
Ausfuhr geeigneter handwerklicher 
Erzeugnisse.

17. Tagung
d e r D eutschen A kad em ie  

fu r  B auforschung

am 1. Juni 1940in Magdeburg

Bei der Tagung waren Vertreter 
aus 40 neutralen und befreundeten 
Landem  anwesend. Prasident S te - 
g e m a n n  konnte in der Eróffnungs- 
sitzung mitteilen, daB die zustandi- 
gen deutschen und italienischen 
Ministerien der G riin d u n g  e in e r  
d e u t s c h - i t a l i e n i s c h e n  F o r -  
s c h u n g s g e s e l l s c h a f t  f u r  B a u -  

w e se n  zugestim mt haben.
Dann sprach Prof. Stegemann 

iiber das » H au s  d e r  Z u k u n ft« . 
Eines Tages wird die massive 
Decke ohne Holzbalken das Feld 
beherrschen. Auch der HolzfuBbo- 
den wird verschwinden. Ja, mit 
Hilfe des Stahlsaitenbetons oder 
einer anderen K onstruktion kann 
auch das Holzdach abgelóst wer
den, und eine spatere Generation 
wird vielleicht sogar einmal auf die 
Holztiiren yerzichten. Natiirlich er- 
fordert eine solche Umstellung eine 
Reyolution der Bautechnik. Der 
harte Stein, der den FuBboden bil- 
den soli, wird mit neuen elastischen 
Werkstoffen belegt werden. Selbst- 
yerstandlich gibt es in diesem Haus 
der Zukunft auch keine Ófen und 
keine Zentralheizungskórper. Im 
Grunen Gewólbe zu Dresden wurde 
schon vor einigen Jahren bei einem

Umbau ein Versuch m it einer FuB- 
bodenheizung gemacht. Es handelt 
sich heute darum, eine bereits er- 
probte Methode auszubauen und 
zu vervollkommnen. DaB man ein 

Zimmer viel gleichmaBiger erwar- 
men kann, wenn m an die wirksame 
Heizflache iiber den Raum yerteilt, 
ais wenn man in irgendeiner Ecke 
einen Heizkorper stehen hat, leuch- 
tet ohne weiteres ein. Der FuBboden 
ist dazu, weil warme Luft ja  stets 
nach oben steigt, der giinstigste 
Warmespender. Das sind einige der 
Gesichtspunkte, nach denen viel- 
leicht einmal das Haus gestaltet 
werden kann. Daneben geht es um 
wirtschaftliche und organisatori- 
sche Fragen — sie bildeten den Kern 
der Magdeburger Tagung.

*
Im M ittelpunkt der Arbeitsta- 

gung stand ein Vortrag des Mini- 
sterialdirektors D u r s t  vom Reichs- 
arbeitsministerium iiber den »W o h - 
n u n g s b a u  in  u n d  n a c h  dem  
K riege« . Ministerialdirektor Durst 

begann seine Darlegungen mit 

einem Vergleich der wohnwirt- 
schaftlichen Verhaltnisse, wie sie 
im August 1914 bestanden, m it der 
Situation bei Ausbruch des gegen- 
wartigen Krieges. Bei Beginn des 

W eltkrieges 1914 sind die materiel- 
len Voraussetzungen und der ver- 
waltungsmaBige Apparat fur die 
Umstellung und Anpassung der 
W ohnwirtschaft an die Kriegsyer- 
haltnisse nicht yorhanden gewesen. 
Im  August 1939 dagegen ist der 
W ohnungsbau aus dem Sektor 
priyatwirtschaftlicher W illkiir seit 

Jahren weitgehend herausgenom- 
men und nach iibergeordneten Ge- 
sichtspunkten vom Reiche her ge- 

lenkt und gesteuert worden. Da- 
durch ist die Umstellung auf den 

Krieg ganz wesentlich erleichtert 
gewesen. Der Vortragende schilder- 
te sodann die MaBnahmen, die der 
Generalbeyollmachtigte fur die Re- 
gelung der Bauwirtschaft seit 
Kriegsbeginn getroffen hat, soweit 
sie sich auf den W ohnungsbau aus- 
wirken. Er streifte weiter die MaB
nahmen, die das Reichsarbeits- 
ministerium wahrend des Krieges 
getroffen hat und die eine straffe 
Ausrichtung der W ohnbautatigkeit 
auf die Kriegsyerhaltnisse und dar- 
iiber hinaus Erleichterungen fur die 
Praxis und vor allem die Vorberei- 
tung des kiinftigen W ohnbaupro- 
grammes nach dem Kriege zum 
Ziele haben. In diesem Zusammen- 
hange erwahnte Ministerialdirektor 
Durst die Erleichterungen, die bei 
den Kleinsiedlungen, Yolkswoh-

VI
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nungen und Hauszinssteuerbauten 
eingetreten sind. Allen diesen Neu- 
regelungen lag das Streben des 
Reichsarbeitsministeriums nach 
Vereinfachung und Dezentralisa- 
tion zugrunde. Besondere Aufmerk- 
sam keit richtet das Reichsarbeits- 
ministerium im Hinblick auf das 
kommende W ohnungsbaupro- 
gram m  darauf, die Schlagkraft und 
Einsatzbereitschaft der W ohnungs- 
w irtschaft zu starken. Das Reichs- 
arbeitsministerium wird alles daran 
setzen, um den gemeinniitzigen 
W ohnungsunternehm en neue finan- 
zielle Móglichkeiten zur Starkung 
ihres Eigenkapitals zu eroffnen, wo- 
bei auch eine Verwendung der 
Riickflusse aus den Hauszinssteuer- 
hypotheken vorgesehen ist. Bei den 
organisatorischen MaBnahmen 
streifte Durst die Errichtung der 
Reichsstelle fiir W ohnungs- und 
Siedlungswesen.

In der Gesetzgebung harren 
noch groBe Aufgaben der Lósung. 
Das Reichsarbeitsministerium wird 
dem unerfreulichen Zustand, daB 
das Baurecht vielfach noch uniiber- 
sichtliches und zersplittertes Lan- 
desrecht ist, sobald wie moglich ein 
Ende bereiten. Die entsprechenden 
Entwiirfe stehen vor ihrem  Ab- 
schluB. Das Kernstiick des kom- 
menden Reichsbaurechts bildet das 
Reichsbaugesetz und die Reichs- 
bauordnung. Daneben sind bereits 
Entwiirfe zu einem Reichsanlieger- 
gesetz, einem Reichsansiedlungs- 

gesetz und einem Baulandumle- 

gungsgesetz fertiggestellt. In Vor- 

bereitung ist ferner eine Verord- 
nung iiber die Fórderung des Wohn- 

stattenbaues, durch die die einzel- 
nen FórderungsmaBnahmen gesetz- 
lich unterm auert und straff zusam- 
mengefaBt werden sollen.

Im zweiten Teil seines Vortrages 

ging Ministerialdirektor Durst auf 
das kommende W ohnbauprogramm 
ein, das nach dem Kriege durchge- 
fiihrt werden muB. Dieses Pro- 
gramm muB jetzt schon m it allen 
Kraften vorbereitet werden. Der 
Bedarf an W ohnungen wird nach 
dem Kriege ganz gewaltig sein. 
Bei der Vorbereitung muB man un- 
terscheiden zwischen einem So- 
fortprogramm, das moglichst bald 
nach Kriegsende in die Tat umge- 
setzt werden muB, und einem auf 
mehrere Jahre berechneten groBen 
Programm, durch das die Woh- 
nungsnot beseitigt und die W ohn- 
verhaltnisse grundlegend verbessert 
werden sollen. Fiir das Sofortpro- 
gramm braucht m an keine stati- 
stischen Erhebungen. Das groBe 

W ohnungsbauprogramm darf nicht

U"Sb*23»
-*»*rCC', ł

Aber nur das wirkliche Heim, wo 

Menschen und Dinge zusammen- 

klingen und der innere Mensch seine 

Heimatfindet. Kostbar braucht die Ein- 

richfung nichtzu sein,-ein paarfarbige 

Vorhange, richtig abgestimmt auf die 

ubrige Einrichtung,wirken offWunder. 

Was bei den Mobeln Gediegenheit 

ausmacht, das ist bei den Textilien die 

Indanthrenfarbigkeit. Indanthren- 

farbige Vorhange, Kissen, Teppiche, 

Sesselbezuge sind u n u b e rtro ffe n  

wasch ech t, lich techt, wetterecht.

einseitig auf bestimmte Wohnfor- 
men oder WohngroBen zugeschnit- 
ten sein, sondern muB alle Katego- 
rien umfassen. Die finanzielle und 
verfahrensmaBige Untermauerung 
muB so groBziigig und einfach wie 
irgend moglich sein. Eine Ehren- 
pflicht gegen das kampfende Heer 
ist es, dafiir zu sorgen, daB bei der 
Vergebung der neuen W ohnungen 
Frontkampfer, insbesondereKriegs- 
beschadigte und Kriegerhinterblie- 
bene in allererster Linie beriick- 
sichtigt werden. Das jammerliche 
Schauspiel von 1918, bei dem die 
Frontkampfer in jeder Hinsicht zu 
kurz gekommen sind, wird sich 
unter keinen Umstanden wieder- 
holen. Es wird Ehrenpflicht aller 
irgend beteiligten Kreise sein, dabei 
rege mitzuarbeiten, da das kom

mende W ohnungsbauprogramm 
eine Totalmobilmachung aller 

Krafte auf diesem Gebiete erfor- 

dern wird.
*

tjber » D e u tsc h e  B a u s to f f -  
p ro b le m e «  sprach Professor Dr.- 
Ing. Dr. h. c. G e h le r , Dresden. 
Starker ais in anderen Wissensge- 
bieten miissen wir die Baustoffpro- 
bleme jeweils vom Standpunkt der 
Gegenwart aus betrachten. Denn 
der W irtschafts- und Lebensraum 
eines Volkes kann sich durch einen 
vom Schicksal gesandten Fiihrer in 
verhaltnismaflig kurzer Zeit plótz- 
lich gewaltig andern, wie es 

Deutschland jetzt an sich selbst 

eriebt, oder ein plótzlich sich durch- 

setzender Erfindungsgedanke bringt 
ungeahnte Umwalzungen. Um un- 
sere Bauwerke stark, schon, fest 
und unverganglich zu machen, 
miissen wir im Bauwesen mehr 
noch ais bisher die Materie ergriin- 
den und beherrschen.

Der Vortragende unterschied in 
seinen Ausfiihrungen die fertigen 
Baustoffe des Hochbaues, wie Holz, 
Steine und Baustahl, die verwen-

F u r  bi ldmafiige un d  t r e h n is r h e  Photo*, fS r  
Mikro*,  M ak r o -  u n d  F c r n a u T n a h n i r n ,  fu r  
Sport  und  Bi ld be ri rh t ,  f u r  Blitz l irh t- ,  >aebt* 
u n d  B t ib nenpho to tt  t a u n r n d f a t h  b cw ih r t*  
I h a f r e e  K a m e r a i c e r k ,  D r e n d e n - S t r i e t e m  5 0 5

Tudakozódas esetćn tessek kerem a »Innen-Dekoration« -ra hivatkozni
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Cciitc
PfrstrTcpiJitljf
von selłener Farbenschonheit

Stergittiillcr
S tu t tg a r t  • Kónigstr. 16

Fachg^łchołt furTeppiche.Gardinen, 
Mbbłlttoffr.Tapeten.linoleuin

dungsfahig an den Bau geliefert 
und hier nur zusammengefiigt wer
den; Ziegelmauerwerk, Beton- und 
Eiser.betonbau, die an Ort und 
Stelle im Bauwerk erzeugt werden, 
und die Sonderbaustoffe des Hoch- 
baues. Uberzeugend wieś der Red- 
ner nach, daB, so stark wahrend des 
Krieges der Bauholzverbrauch ein- 
geschrankt werden muB, w ir spater 
grundsatzlich auf das H o lz  im  
B a u w e s e n  keinesfalls verzichten 
kónnen, weil es unseren natiirlich- 
sten und charakteryollsten Bau- 
stoff bildet, der m it der deutschen 
Baukultur seit Jahrhunderten un- 
trennbar verbunden ist. W ohl aber 
miissen die bekannten holzsparen- 
den Ausfiihrungsformen und Dek- 
kenbauweisen in der Praxis sich 
starker durchsetzen, die fabrik- 
maBig herzustellenden Eisenbeton- 
balken an die Stelle der Holzbalken 
treten und beim Schal- und Riist- 
holz alle Móglichkeiten zu weitge- 
hender Ersparnis viel m ehr ais bis- 
her ausgenutzt werden. Die von der 
Deutschen Akademie fiir Baufor- 
schung auf diesem Gebiete in den 
letzten Jahren geleisteten Arbeiten 
sind dankbar anzuerkennen. D er 

n a t i i r l i c h e  W e rk s te in ,  ein 
Zeuge von und fiir Jahrtausende, 
weist leider nur einen fest begrenz- 

ten Gesamtvorrat an brauchbarem 
Gestein auf. Dies zwingt dazu, bei 
Massivbauten den Kern aus Beton 
und die AuBenhaut aus W erkstein 
auszufiihren und auf die Ausnut- 
zung unregelmaBiger Steinkórper 
ais Bruchsteinmauerwerk und seine 
kunstgerechte Herstellung gróBten 
W ert zu legen. Im  B a u s ta h l  ver- 
kórpert sich die hóchste und an- 
schaulichste Arbeitsleistung der 
Materie, vor allem hóchste Festig- 
keit und Zahigkeit. Deshalb soli 
und darf er nur dort verwendet wer
den, wo diese Eigenschaften voll 
zur Geltung kommen. Fiir vorwie- 
gend ruhende Lasten sind Eisenbe- 
tontrager ebensogut, ja  noch besser 
ais eiserne Trager, auf die wir ins- 
besondere im W ohnungsbau in Zu- 
kunft verzichten miissen. Die an 
ihrer Stelle anzuw endendenE isen- 
b e t o n t r a g t e i l e  sind so rasch ais 
móglich entwurfsmaBig genau her- 
anzubilden und ihre Herstellung im 
groBen zu veranlassen.

Wie sich im BetonstraBenbau die 
Unterscheidung von Sand bis 7 mm 
Kom  und von Kies iiber 7 mm 
Kom  bei der Anlieferung durchge- 
setzt hat, worauf nicht zuletzt die 
Giiteverbesserungen des Betons zu- 
ruckgefiihrt werden kónnen, sollte 
auch fiir a l le  B e to n -  u n d  E i-  
s e n b e to n b a u te i le ,  die im Bau

K le id ersch ran ke
fiir Fabriken und Biiros in Reihen 

und einzeln fertigt

Theodor Kocher,Stuttgart=W
R o se n b e r g s tr . 4 9 ,  F e rn ru f 6 5  9 0 6

R este
und Abschnitte von 10 cm an, 

leichte Stoffe, kauft 
A. Riedeler, Konigsee (Thiiringen)

herzustellen sind, wie Fenster- und 
Tiirstiirze, Balken, Deckenteile und 
FuBbóden, der Kiessand getrennt 
in Sand und Kies angeliefert wer
den.

Sosehr das Z ie g e lm a u e rw e rk  
wegen seiner zahlreichen Vorziige 
geschatzt ist, birgt es noch eine 
Fiille offener Probleme. Sie werden 
am erfolgreichsten in Gemein- 
schaftsarbeit der Ziegelerzeuger 
und -verbraucher im Rahmen der 
Akademie geklart. Das Ziel solcher 
Forschungsarbeit muB sein, die an 
GleichmaBigkeit und Zuverlassig- 
keit der Ziegelerzeugnisse zu stel- 
lenden Anforderungen recht bald 
in vollem Umfange zu erfiillen.

Eine nicht minder wichtige Auf- 
gabe der Deutschen Akademie fiir 
Bauforschung ist schlieBlich, die 
Bewahrung der Baustoffe und der 
genormten Bauteile laufend zu 
beobachten und aus den hierbei ge- 
sammelten Erfahrungen zu ihrer 
Fortentwicklung beizutragen.

aufcnbe Icfen 
3ettfd)vift -  u. t»eld>e 
3eitfd>nft lieft 3Du?

S ta a tlic h e  T e x tils c h u le  
B eru fsfachschu le  fu r  

W e b e re i
Zwittau/Sudetengau

In der Krisenzeit der i87oer Jah- 
re bemiihten sich die textilen Innun- 
gen Zwittaus, unterstiitzt durch die 
damalige Stadtvertretung, um eine 
ganztagige Tagesfachschule fiir 
Weberei, verbunden m it fachlichen 
Abendkursen. Am 9. Marz 1873 

konnte die einjahrige Tagesfach
schule eróffnet werden. Ab 1882 
iibemahm das k. k. Ministerium fiir 
Kultus und U nterricht in Wien die 
Schule, erweiterte die Anstalt in 
eine zweijahrige und vergróBerte 
den Lehrkórper.

Der theoretische und der prak- 
tische Unterricht wurde in privaten 
Gebauden abgehalten. Seit dem 
Jahre 1894 besitzt die A nstalt ein 
eigenes Schulgebaude m it Zentral- 
W armwasserheizung und elektri- 
schen Maschinenantrieben. Diese 
Raumlichkeiten geniigen wegen des 
zunehmenden Schulbesuches und 
der neuzeitigen Anforderungen 
nicht m ehr den Anspriichen. In der 
Tschechenzeit wurde wohl ein An- 
bau (Vorbereitung der mechani- 
schen Weberei) von der Stadtge- 
meinde durchgefiihrt, der jedoch 
nicht ausreicht. Planungen sind be- 
reits im Gange.

Priere de citer la revue „Innen-Dekoration“

Modeli H60/K 
Dieser photoelektrische 
Blendenmesser befriedigt 
auch den Anspruchsvollen. 

Das kleine, flachę Format, 
die Wellenschlitzblende, 
die Einfachheit der Bedienung 

(ohne jedes Rechnen, keine 
Tabelle oder Drehscheibe) 

die Sofortablesung der 
gemessenen Blende, 

die Einhandbedienung, 
dassinddieVorzuge,welche 
gerade den Horvex so be- 
liebtgemacht haben. Jeder 
gute Photohandler fiihrt ihn.
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Aufnahme: Crimella-Mailand

»SITZUNGSSAAL FOR E1NE FIRMA DER MARM0R1NDUSTR1E« EHTW. ARCHITEKT C. DE CARL1
BODEN UND WANDĘ MIT VERSCH1EDENEN MARMORSORTEN BELEGT, TISCH: MARMOR U. ALUMINIUM
SESSEL AUS ALUMINIUM MIT RUPFENBEZOGEN, BELEUCHTUNG: LACKIERTES METALL UND KUPFER |
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»DAMENSCHRE1BT1SCH UND SCHRANK MIT GEPOLSTERTEN TOREN« ENTWGRFE: GlOYANNl PESTALOZZA

DIE ITALIENISCHE ABTEILUNG DER TRIENNALE
VON BRUNO MORETT1—MA1LAND

Die VII. Triennale-Ausstellung in Mailand war kei- 
neswegs ais eine erschópfende Ubersicht iiber 

Ziele und Richtungen der italienischen Ausstattungs- 
kunst und des italienischen Kunstgewerbes iiberhaupt 
gedacht, sondern sollte vielmehr in einer vielgestalti- 
gen und wohlgeordneten Schau von interessanten 
Kunstwerken einen Hinweis auf die heute erreichte, 
beachtliche Leistungsfahigkeit unserer heimischen 
Kiinstler bilden. Es ware indessen verfehlt, aus den 
Darbietungen der Triennale-Ausstellung allgemein 
kritische Schliisse zu ziehen und Anzeichen fiir die 
weitere Entwicklung der italienischen Kunst erken- 
nen zu wollen. Jedenfalls aber wird sich eine Uber- 
priifung des gesammelten reichhaltigen Materials 
empfehlen, das neben vielen anerkennenswerten fer- 
tigen Kunstwerken eine Menge von Entwiirfen und 
fruchtbaren Ideen enthielt, denen ein interessantes 
und weitverzweigtes Anwendungsgebiet offensteht.
■940. VIII. ! .

Die italienische Schau auf der internationalen 
Triennale-Ausstellung verzweigte sich in eine Reihe 
von Gruppen oder Sonder-Ausstellungen; unter den 
die Wohnkultur unmittelbar betreffenden Abteilun- 
gen mochten wir in erster Linie hervorheben: die 
vier Sektionen fiir Wohnungseinrichtungen, und 
zwar Luxuswohnung, Durchschnittsheim (>>das neu- 
zeitliche Heim«), Hotelausstattung, Biiroeinrichtung; 
die Galerie der Glaser und Metalle; Gewebe, Sticke- 
reien, Spitzen (einschliefilich der Schau kostbarer, 
alter italienischer Spitzen); kiinstlerisches Hand- 
werk (nationales Handwerksamt: E.N.A.P.I.); Schau 
der Kolonialerzeugnisse und Gartenschau.

Die Luxuswohnung, die seit jeher einen Haupt- 
anziehungspunkt der Mailander Triennale-Ausstel- 
lungen bildete, hatte dieses Jahr keine wesentlichen 
Neuschópfungen zu bieten: das gleiche gilt von der 
Galerie des »neuzeitlichen Heimes«. Tatsachlich lehn-
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»OFFlZlERSMESSE FUR EIN KR1EGSSCH1FF« ENTWURF: ARCHITEKT MELCHIORRE BEGA-BOLOGNA
MASON1TVERKLE1DUHO. -  WANDYORSPRUNG MIT DURCHREICHE ZUR KQCHE, BEIDERSE1TS S1TZNISCHEH



»ARBE1TS- UND WOHNZ1MMER FOR EINE SANGER1N« ENTWURF: ARCHITEKT ENR1CO DE ANGEL1
BClCHERREGAL MIT WEISSER LINOLEUM VERKLEIDUNG UND SE1TL1CHEN STQTZEN AUS SEKUR1TGLAS
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Aufnahmcn: Crimclla

»Z1MMER E1NES WOHNHOTELS* ENTW. ARCHITEKT GUGL1ELMO ULRICH -  MA1LAND
MOBEL UND ROCK W AND: HELL K1RSCHBAUM, BEZO G E: DUNKELGRONE SE1DE MIT GOLDGELB
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»BETT AUS DEM NEBENSTEHENDEN ZIMMER« UMWANDUNO MIT LEICHT POL1ERTEM MESS1NG AUSGEKLEIDET

ten sich die ausgestellten Wohnraume in ihren Ent- 
wiirfen haufig an hergebrachte, yerwandte Ideen an 
und waren weder vom rein praktisch-wirtschaftlichen 
noch vom asthetischen Gesichtspunkt aus befriedi- 
gend. Hervorragend gelungen war indessen die Hotel- 
schau. Jeder Raumkiinstler und jede ihrer Gruppen 
hatten eine fest umrissene Aufgabe zu lósen, was die 
Entwicklung oft sehr gliicklicher Ideen unbedingt er- 
leichterte. Wir bringen hier: Zimmer in einemWohn- 
hotel, Entwurf von Ulrich; Zimmer eines Abruzzen- 
Hotels, Entwurf von Pica; Zimmer eines Hotels in As- 
sisi, Entwurf von Franco Buzzi; Wohnraum in einem 
kleinen Berghotel (ebenfalls von Buzzi); schlieBlich 
Entwurf eines Zimmers fiir ein GroBstadthotel (Mino- 
letti). Die wenigen Beispiele zeigen deutlich, daB die 
Kiinstler der Lósung des Themas gewachsen waren. 
Fiir die Ausstellung einzelner Mobelstiicke hat auch 
die diesjahrige Triennale eine eigene Galerie vorge- 
sehen und darin sehr interessante Stiicke gebracht: 
schlichte und verzierte, geschnitzte und eingelegte 
Móbel, Mobelstiicke aus Kristall, Kristall und Spie- 
gelglas mit Holz und Metali kombiniert, stoff- und 
lederbezogene Móbel, zerlegbare, zusammenklapp-

bare Móbel in reicher Auswahl. Die interessantesten 
Schópfungen dieser Art enthalten die Abteilung fur 
kiinstlerisches Handwerk, die Glasabteilung und die 
Kolonialgalerie. Hingegen fehlten diesmal Metall- 
móbel ganz, wenn man von dem »Sitzungssaal eines 
Industriebetriebs« absehen will, der Mobiliar aus 
Aluminiumlegierung enthalt.

Im ganzen genommen sind ais die bestgelungenen 
die Abteilung fiir Kunstgewerbe -  die von der Spitze 
bis zur Marmoreinlegearbeit, vom Móbelstiick bis zum 
Schmuckstiick jeden Zweig des Handwerks erfaBte -  
und die Gartenausstellung anzusehen, welche neben 
prachtigen, stimmungsvollen Gartenanlagen kostbare 
Plastiken und eine reiche Auswahl an schónen, 
originellen Gartenmóbeln und Gartengeraten bot. -

★

WAS NUTZEN die geistreichsten Abhandlungen 
uber Kunst und Kunstwerke, wenn die Woh- 

nungen, auch der Gebildeten, voll von blóden Ge- 
schmacklosigkeiten sind, Ablagerungen fiir Schund 
und Ungeschmack, statt daB das Zusammenklingen 
schóner Formen und Farben in den Raumen dem Men- 
schen Behagen und edlen LebensgenuB biete. la e u g e r
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AGNOLDOMEN1CO PICA .ZIMMER EINES ABRUZZEN-HOTELS. WE1SSES LINOLEUM, WANDĘ: MASON1T
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DAS HOLZ bringt seinen natiirlichen Schmuck 
schon mit zur Welt: in der Maserung, die eigent- 

lich eine Schriftist,einestummeErzahlungvonWachs- 
tum und Aufbau, von Rohren der steigenden Safte und 
vielen durchdauerten Baumjahren. Heftig, gleichsam 
feurig strahlen bei manchen Holzarten die Formen 
der Maserung aus, bilden im symmetrischen Zusam- 
menfiigen der Schnitte Springbrunnen und phantasti- 
sche Baume oder laufen mit greller Streifung, durch 
die Bearbeitung verstarkt, iiber die Flachę. Deutlich

merkt man schon an alteren Móbeln, namentlich 
aus dem 18. Jahrhundert, daB bedachtsame Meister 
den Faserlauf der edlen Hólzer bewuBt nach seiner 
ornamentalen Wirkung verwendet haben. In den 
Jahrhunderten vorher hat freilich der schmiickende 
Wille des Kunsthandwerkers mit Vorliebe sich im 
geschnitzten Zierat ausgelebt. Flachschnitt und Falt- 
werk haben die Fiillungen belebt, herrliche plastische 
Gebilde den prunkvollen Hausrat umrankt. Unsere 
Zeit nimmt diese Tradition mit Recht wieder auf. -

fi
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Auinanmcn: î nmeiia

»AUS DEM ARBEITSZIMMER ElHES GELEHRTEH« EHTW. AGHOLDOMEH1CO PICA
ZERLEGBARES REGAL AUS DUNKLEM NUSSBAUM, HOLZREL1EFS: M1RCO BASALDELLA

1940. VIII. 2
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GIULIO M1NOLETT1 .WOHN- UND ARBE1TSZIMMER« MÓBEL: HELLES HOLZ MIT BLAUEN BEZO GEN

ITALIENISCHE WOHNUNGSKUNST AUF DER TRIENNALE

Es ist, wie iiblich, ein weiter Raum, welchen die 
VII. Mailander Triennale thematisch umfaBt. Die 

gesamte Lebensgestaltung des neuen Italien, soweit 
sie sich in kiinstlerischen und handwerklichen Er- 
zeugnissen niederschlagt, breitet sich aus. Ebenso 
klar wie die sechs Vorgangerinnen bekundet diese 
Schau die auBerordentliche Aufgeschlossenheit des 
faschistischen Italiens fiir die Weisungen der tech- 
nisch, sozial und zivilisatorisch voranschreitenden 
Zeit. Mut und Vertrauen, Konnen und hohen Ge- 
meinschaftswillen strahlt die VII. Triennale ver- 
schwenderisch aus; und dies zeigt sich namentlich 
in allen Abteilungen der Raum- und Wohnungs- 
kunst, die ja innerhalb der Lebensgestaltung eines 
Volkes stets das Herzstiick bildet. Ihr ist hier eine 
groBe Zahl von Einzelabteilungen gewidmet, dereń 
Gliederung teils auf thematischen, teils auf techni- 
schen Gesichtspunkten beruht (vgl. hierzu die ein-

leitenden Ausfuhrungen von Moretti). Ais einheit- 
licher Fiihrungsgedanke schwebt iiber allem die be- 
sondere Wiirdigung der raumlichen Umwelt in ihrer 
Bedeutung fiir ein wahres, erfiilltes Menschenleben. 
So findet man hier nicht nur den eigentlichen Wohn- 
raum und Hausrat mit Liebe behandelt; dieselbe 
Achtsamkeit kehrt sich der Biiroeinrichtung, dem 
Hotelzimmer, dem kolonialen Wohnbedarf zu.

Der Abteilung fiir Biiroeinrichtung gehórt 
der Sitzungssaal eines Unternehmens der Marmor- 
industrie an, welchen der Mailander Architekt Carlo 
de Carli entworfen hat (Abb. S. 214). Festlich vom 
Licht einer breiten Fensterwand iiberstrómt, will 
dieser Raum nicht nur dem internen Zwecke, son- 
dern auch der Reprasentation der Firma dienen. Der 
FuBboden besteht aus Marmortafeln, ebenso die 
Wandę, welche verschiedene Marmorarten kombi- 
nieren, vorn in der Weise einer Musterkarte, hinten





ARCHITEKT GIULIO M1NOLETTI-MA1LAND .ZIMMER E1NES GROSSTADT1SCHEN PASSANTENHOTELS«

lung fiir Hoteleinrichtung auf, welche ais Ganzes 
unter der Leitung des Architekten Alessandro Pas- 
quali stand. Ihr gehort das auf den Seiten 218 und 
2x9 abgebildete Zimmer eines Hotels I. Ranges an, 
entworfen von dem Mailander Architekten Guglielmo 
Ulrich. Der Raum wird unter Anlehnung an die Idee 
eines komfortablen Junggesellenzimmers dem Zweck 
auf vorbildliche Weise gerecht. Die Mobel und die ge- 
tafelte Bettwand sind in hellem Kirschbaumholz aus- 
gefiihrt, zu welchem das Dunkelgriin der reinseide- 
nen, goldgelb gemusterten Polsterbeziige reizvoll kon- 
trastiert. Der Schreibtisch ist mit einer Messing- 
platte abgedeckt; auch die Innenseiten des kraftigen 
Bettrahmens sind mit leichtpoliertem Messing beklei- 
det. Neben dem Kopfende des Bettes befindet sich 
eine wandfeste Holzlade, dariiber eine Sekuritglas- 
platte; ais Bettlampe dient ein schwenkbarer Wand- 
arm aus Metali. -  Das Zimmer eines Abruzzen-Ho- 
tels, entworfen von Agnoldomenico Pica-Mailand, be- 
wegt sich in strengen, massiven, kubischen Formen 
(Abb. S. 220). Die Wandę sind mit Masonittafeln, der 
Boden ist mit weiBem Linoleum belegt. Ais Betttiber- 
wurf dienen 2 gekniipfte Netze, griin und schwarz,

aus der Werkstatte Anita Pittoni-Triest. — Bei einem 
weiteren Hotelzimmer, bestimmt fiir einen Gasthof 
im Gebirge, hat der Architekt Franco Buzzi in den 
Móbelformen eine kernige, landliche Notę anklingen 
lassen (Abb. S. 227). Die Wandę sind mit Larchen- 
holzriemen verschalt, die Mobel sind aus hellem 
Eichenholz; ais Dekorationsstoffe dienen Gewebe 
mit lebhaftem Druckmuster. Von demselben Archi
tekten stammt das Zimmer eines Hotels in Assisi 
(Abb. S. 229 unten), franziskanisch schlicht, doch in 
charaktervollen, zum Teil eigenartigen Formen, wie 
z. B. die Tiiren des Wandschrankes oder die Wand- 
leuchten. Auch hier erscheinen, zu dunklem Holz- 
werk, lebhaft gemusterte Stoffe. -  Das Zimmer eines 
groBstadtischen Passanten-Hotels von Giulio Mino- 
letti (Abb. oben) beschrankt sich seiner Zweckbe- 
stimmung gemaB auf das Notigste, bietet dies aber 
auf durchaus geschmackvolle, anziehende Weise dar.

In der Abteilung fiir Holzschnitzerei finden 
wir das schóne, sogar prunkvolle Zimmer eines Gei- 
stesarbeiters, von Agnoldomenico Pica; die Abbil- 
dung auf Seite 221 zeigt einen Teil der Biicherwand 
aus dunklem NuBbaum mit ihren hohen Regalen, in
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Klappbett (Abb. S. 223 unten) und das Schlafzimmer 
(Abb. S. 223 oben), in dem die Architekten Giulio 
Minoletti und Franco Albini helles Holzwerk mit 
dunkelblauen Dekorationsstoffen verwendet haben. 
In denselben Zusammenhang gehort das Zimmer 
des Knaben von Enrico Griffini (Mailand), das mit 
farbig lackierten Móbeln und heiteren Druckstoffen 
ein nettes Raumbild ergibt (Abb. S. 226).

Aus der Abteilung flir Koloniales Wohnen 
stammt das Schlafzimmer eines Kolonialhauses (Abb. 
S. 229 oben), dessen Móbel (gesandelte Eiche) leicht 
zerlegbar und rasch wieder aufzubauen sind (Archi
tekten Rava und Sichirollo). Auch die Karawanen-

mobel (Abb. S. 232), Kuchę und Toilettentisch, kon- 
nen durch Zusammenfaltung leicht in Gepackstiicke 
verwandelt werden; sie bestehen aus Holz mit Alu
minium- und Linoleumverkleidung und sind von 
dem Architekten Salvo d’Angelo entworfen.

Mit weiteren Objekten betreten wir die Ausstel- 
lung der ENAPI, des seit 20 Jahren tatigen Hand- 
werksamtes, das sich die Fórderung der Zusammen- 
arbeit von Kiinstlern und Handwerkern zu hochwer- 
tigen Erzeugnissen des Kunsthandwerks (Intarsien, 
Bildwebereien, Spitzen, Glasschnitt, Keramik, Me- 
tallarbeiten usw.) zum Ziele gesetzt hat. Wir zeigen 
zwei Intarsienarbeiten, einen Schrank von Gino

Aufnahme
Crimella

»TO!LETTENTlSCH AUS ROSA UND WEISSEM KRISTALL« AUSFOHRUNG YEHINl-MURANO

1940. VIII. 3*
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ARCHITEKT SALVO D’ANGELO »KuCHE UND T01LETTENT1SCH« KOLONI ALABTEILUNO DER TRIENNALE

D1ESE MOBEL AUS LE1CHTEM HOLZ 
m it : l in o l eu m - Un d  a lu m in iu m y e r - 
KLE1DUNG SIND BEQUEME GEPACK- 
STDCKE FOR KARAWANENTRANSPORT
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Frattani-Rom (Abb. S. 230) und einen Tisch von Al- 
berto Salietti (Abb. S. 235). — Die Sitzgruppe an der 
Hausbar von Guido Frette (Abb. S. 225) ist ein scho- 
nes Stuck aus der Abteilung fiir lederbezogene 
Mobel; Schrift und Zeichnung auf dem Barschrank 
sind mit Messingstiften genagelt. — Der Ausstellung 
von kostbaren Einzelmóbeln entstammt der unten 
abgebildete kleine Tisch von Architekt Guglielmo 
Ulrich; Platte und Sockel bestehen aus weifiem Mar- 
mor, die Saule aus blattvergoldetem Metali.

Zwei reizvoll gestaltete Barschrankchen von 
Piętro Chiesa (Abb. S. 234), das obere aus Mahagoni 
mit Spiegelglas, das untere aus Riister mit Ebenholz

und Glas, deuten auf den Inhalt des schonen Aus- 
stellungsraumes »Metall und Glas«. Hiersteht auch 
der f arblg verglaste Kamin mit dem glasernen Teetisch- 
chen der Firma Seguso (Abb. S. 224) und der Toiletten- 
tisch der Firma Venini (beide in Murano) aus rosa 
Glas mit weifien MattkristallfiiGen (Abb. S. 231).

In die herrlichen Gartenanlagen der Triennale 
fiihren schlieBlich die in heiteren Farben gehal- 
tenen Gartenmobel der Florentiner Firma Brandigi 
(Abb. S. 240) hinaus. Die weibliche Bronzefigur am 
Schwimmbecken stammt von Giannetto Manucci 
(S. 238), die hiibsche Bronze eines Kalbchens von 
dem bekannten Tierplastiker Sirio Tofanari (S. 239).

GUGLIELMO ULRICH »TISCHCHEN« WE1SSER MARMOR, STOTZE MIT BLATTGOLDBELAG
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ARCHITEKT PIĘTRO CH1ESA »BARSCHRANK« 
MAHAOON1,INNEN SPIEGELGLAS U. KR1STALL

ZWISCHEN KUNST UNDVOLK 
bestehen Beziehungen so ver- 

zweigter und vielfaltiger Art, daB 
sie nicht unter einem einzigen Ge- 
sichtspunkt erfafit werden konnen. 
AuBer Zweifel steht der oberste 
Leitsatz, daB alle echte Kunst im 
Volke wurzelt, daB sie ihre Quelle 
hat in des Volkes Gemiit und Geist, 
Konnen und Temperament. Aber 
wenn wir in diesem Sinne die Kunst 
auf das Volk beziehen, so miissen 
wir alsbald hinzufiigen, daB keines- 
wegs jeder »Mann des Volkes« oder 
jede Schicht desselben in ihrem Be- 
wuBtsein das wahre, umfangliche 
Wesen des Volkes reprasentieren. 
Es kann sich ereignen, daB ein gro- 
Ber Genius sein Werk in der echte-

ARCH1TEKT PIĘTRO CH1ESA »BARSCHRANK« 
RUSTER. EBENHOLZ UND KR1STALLSCHEIBEN

sten Weise aus den Tiefen des Volksgeistes 
herausholt und trotzdem hundert Jahre 
warten muB, bis sein Volk dieses Werk ver- 
steht und ais Ausgeburt der Volksseele an- 
erkennt. Und es kann sich weiter ereignen, 
daB eine ganze Gattung kiinstlerischer 
Produktion ais »Luxus« auftritt, welcher der 
taglichen und unmittelbaren Nutzung des 
»Volkes« entzogen ist und doch im ganzen 
des Volkslebens hochste Rechtfertigung be- 
sitzt ais Verlautbarung edelster Gemein- 
schaftskrafte und ais Quelle lebendiger, wert- 
schaffender Arbeit fiir viele Hande. Diese 
letztere Seite der sogenannten Luxuspro- 
duktion ist gerade in Italien ais dem Lande 
eines unschatzbaren Besitzes an alterKunst- 
schónheit, ais der Heimat bedeutender 
kunsthandwerklicher Techniken in neuerer 
Zeit wieder mit Nachdruck hervorgehoben 
worden. Der bekannte Architekt G i o P o n t i 
hat dariiber jtingst ausgefiihrt: »In der 
Tat, wenn es keine Menschenarbeit in 
Mosaik, in Spitzen, Schnitzereien, Intarsien 
und andern Kunstzweigen gabe, dann ware 
dies nicht unbedingt ein Schaden fiir die so
genannten Begiiterten, aber sicher fiir das 
Volk, fiir die Leute, die in diesen edlen 
Kunstzweigen tatig sind und die darin viel

Aufnahmen: Posta
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weniger einen Luxus fur die andern ais eine Quelle 
der eignen Arbeit und ihres Lebensunterhaltes er- 
blicken . . . Das kunsthandwerkliche Schaffen der 
hoheren Bereiche entspricht am allermeisten dem 
Ziel der richtig verstandenen »Autarkie«. Denn es er- 
zeugt aus einem Minimum an Materiał ein Maximum 
an Wert, und es bewirkt dies fast nur durch Arbeit, 
durch die unmittelbare, handwerkliche, heilige, wur- 
devolle, religióse Arbeit des Volkes. Was ist der Ma- 
terialwert eines Muranoglases ? Eine Kleinigkeit. 
Sein wahrer Wert beruht auf der kiinstlerischen Ar
beit. Sie allein macht die Glaser, die Spitzen, die 
Mosaiken kostbar. Wenn sie schlecht sind, sind sie 
wenig wert, wenn sie schón sind, sind sie viel wert 
und bedeuten Wohlstand und Gedeihen fur das 
Volk, das sie hervorbringt, und eine unerschópfliche

Quelle des Exports und des nationalen Ansehens. Die 
Produktion der Kunst hat daher nur auf Qualitat zu 
achten' d. h. auf Kunst; das Wort Luxus hat auf 
diesem Gebiete nichts zu suchen, weil die Kunst 
selbst der legitimste, vielmehr der einzig legitime 
Luxus der Menschheit ist . . . Es gibt auf unsrem 
Gebiet keine andre Art, den Vorteil A11 er wahrzu- 
nehmen, ais die, Werke hervorzubringen, welche den 
Glanz der Kunst ausstrahlen. Wir haben in allen 
Zweigen des Kunsthandwerks Facharbeiter, die in 
der ganzen Welt unubertroffen sind. Geben wir ihnen 
grofie und schóne Aufgaben, lassen wir unser reichbe- 
gabtes Volk in seiner heiligsten Arbeit, der Kunst, 
die Hande und die Geister regen, zum Ruhme jedes 
Konners, zum Ruhm Italiens! So werden Kunst und 
Volk auf einen Nenner gebracht.« g io  p o n t i- mail and

Aufnahme
Crimella

►TISCHCHEN MIT EINLAGEN AUS HALBEDELSTE1NEN« ENTWURF: ALBERTO SALIETTI
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BUROEINRICHTUNG EINST UND JETZT

In alten Handelshausern finden sich ófters noch, 
pietatvoll aufbewahrt von der Ehrerbietung der 

Nachkommen, die Schreibtische, die Stehpulte, die 
harten Sessel, die abgesessenen Ledersofas, die zu 
GroBvaters Zeiten das Kontor des Betriebs móbliert 
hatten. Wie wirkt dieses Mobiliar armlich und karg, 
wie wenig bedacht auf Behagen, wie billig ausge- 
fiihrt! Das groBe Hauptbuch ist auch noch vorhanden, 
Seite um Seite gefiillt mit kalligraphischen Eintra- 
gungen, welche uns eindeutig dariiber belehren, daB 
diese Kargheit nicht in Armut oder in einem ge- 
ringen Umfang der Geschafte begriindet gewesen sein 
kann. Es hat sich eher wohl so verhalten, daB damals 
die Menschen, vom Prinzipal angefangen bis zum 
Lehrling auf dem hohen Schraubstuhl, weniger an 
sich gedacht haben. Alte Stiche und Bilder zeigen die 
raumliche Enge, mit der auch die Kontore bedeuten- 
der Firmen sich zu behelfen gewohnt waren; und 
beim Anblick der steifbeinigen, engbriistigen Steh
pulte sieht man fórmlich zum Greifen die von Tinten- 
armeln geschiitzten Ellenbogen des alten Kontoristen,

wie sie seitlich iiber die Pultflache hinausragten im 
verkrampften Bemiihen, trotzdem das Sauberste an 
Schrift zu leisten. Das geheiligte Buch, auf dessen 
erster Seite »Mit Gott« geschrieben stand, hatte ja 
auf dem Pult Platz; der Mensch mochte zusehen, wie 
seine Arme und Hande zurechtkamen. Und nicht 
nur in Handelshausern herrschte diese Kargheit in 
der Ausstattung des Schreibtisches. Wohl jeder Be- 
sucher des Goethehauses in Weimar ist angesichts 
des schmalen Pultes am Fenster beriihrt worden von 
dem Mangel an Beąuemlichkeit, der dieser Dichter- 
werkstatt anhaftet, und unwillkiirlich mag sich man- 
chem der Gedanke aufgedrangt haben, welche eiserne 
unablassige Selbstdisziplin des Menschen Goethe dazu 
gehórte, um unter so schlechten raumlichen Be- 
dingungen auch nur die nótige Ordnung in Hand- 
schriften und Entwiirfen, in Sammlungen und Zusen- 
dungen, in Biichern und Materialien aufrecht zu er
halten. Selbstdisziplin -  und viele zusatzliche Arbeit!

Damit ist der Punkt beriihrt, der mittlerweile die 
groBe Yeranderung in der Ausstattung der Kontor-

SCHRE1BTISCH MIT PLATTEN EUR MESSAPPARATE IM ARBEITSZ IMMER DES TECHNISCHEN LE1TERS EINER WEBERE1
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»SCHRE1BT1SCH« SLAWONISCHE E1CHE MIT KRISTALLPLATTEN. -  ENTWURF: ARCHITEKT CARLO DE CARL1

und Schreibraume hervorgebracht hat. Sie hat ihre 
Quelle in dem modernen Wissen, daB Unbeąuemlich- 
keit infolge von Raumenge, verkrampftem Sitzen, 
ungeniigender Arbeitsflache usw. nicht nur das Ge- 
miit des arbeitenden Menschen belastet, sondern auch 
seine Kraft in der Bemeisterung leerer Widerstande 
nutzlos verbraucht. Die ungeheure Steigerung aller 
Tempi im modernen Leben hat auf jeden Einzelmen- 
schen eine solche Arbeitsmenge gehauft, daB wir es 
ais unzweckmaBig erkannt haben, die ihm gegebene 
Energie durch tote Hemmungen einem negativen 
Verzehr auszusetzen.

Wenn wir hier das besondere Tempo der heutigen 
Zeit ais Grund der auf den Einzelnen gehauften Ar- 
beitsvermehrung bezeichnet haben, so schlieBt das 
Wort »Tempo« alles in sich, was iiberhaupt zur heuti
gen Verkehrs- und Mitteilungstechnik gehort. Um 
nur von dem biBchen Fernsprecher zu reden: er 
wirkt sich gerade an denjenigen Stellen, wo im Amt 
oder Betrieb die leitenden Personlichkeiten sitzen, 
in der Weise aus, daB er die Zahl der von ihnen tag- 
lich zu treffenden Entscheidungen vervielfacht hat.

Die rationelle, die beąuemere Biiroeinrichtung ist

unter dem Gesichtspunkt des Ausgleichs fiir die 
objektiv gestiegene Beanspruchung des heutigen 
Schreibtischmenschen zu betrachten. Da ihn die 
nicht zu teilende Arbeitspflicht harter anfaBt, muB er 
haushalterischer ais friiher mit seiner lebendigen 
Kraft umgehen. Spricht es nicht Bandę, daB trotz 
aller Erleichterung von seiten des Apparats die Falle 
von Uberarbeitung heute zahlreicher sind ais in den 
Zeiten, wo fiir jede Kopie eines Geschaftsbriefes die 
Kopierpresse betatigt werden muBte oder ein Waren- 
ballen zwischen Hannover und Berlin 28 Erhebungs- 
stellen von Zollen und Akzisen, Briicken- und Wege- 
geldern zu passieren hatte? Wir sind vom extensiven 
zum intensiven Verkehr iibergegangen, alles Ding- 
liche bewegt sich rascher und leichter, das Wort 
iiberwindet mit Gedankenschnelle den Raum, und 
das Flugzeug stellt selbst den beriihmten Wunsch- 
mantel des zauberkundigen Doktor Faustus in den 
Schatten (denn der brauchte von Frankfurt bis 
Wiirzburg immerhin noch 4 Stunden). Die Nerven des 
Schreibtischmenschen aber haben diese Intensitat zu 
bezahlen, und mit Recht wendet sich ihm die hilf- 
reiche Sorge der modernen Einrichtungstechnik zu.
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GARTENSCHMUCK

Gartenschmuck ? Gibt es iiberhaupt eine Móglich- 
keit, dem schónen Leben der Blumen und Biische, 

der frischen Rasenflachen und der Baume eine Zier 
hinzuzufiigen, die den Reiz dieses Lebens noch er- 
hoht? -  Ja; und sie liegt darin, daB zum Pflanzen- 
leben ein fremdes, kontrastierendes Element hinzu- 
tritt, das eben durch seine Andersartigkeit Spannung, 
Polyphonie und Wohllaut bewirkt. Ein solches Ele
ment ist das tektonische, und zu ihm gehort alles, 
was Bauwerk ist und sich in den geraden Linien und 
Winkeln des Bauwerks bewegt, also das Gartenhaus, 
der Sitzplatz im Garten mit seinen hellen Stiihlen 
und Tischen. Welche Erfrischung gibt es dem Blick, 
wenn sich im Garten am Rand eines sonnbeschiene- 
nen Rasens, im kiihlen Baumschatten eine Gesell- 
schaft von weiBlackierten Banken und Sesseln trau- 
lich um einen runden Tisch zusammenfindet! Die 
geraden Linien und rechten Winkel der Móbel 
iiberschneiden anmutig die Kurven von Laubwerk 
und Baumstammen, die weiBe Farbę springt lebhaft 
im Grim auf, Naturleben und Menschenwerk geben 
sich wechselseitig eine heitere Freude, einen bedeu- 
tenderen Sinn. So gut wie der BlumenstrauB das tek

tonische Gefiige des Innenraums erfrischt, so gut 
wird drauBen der tektonische Kórper dem land- 
schaftlichen Gefiige zum schónsten Schmuck. Friiher 
sah man in herrschaftlichen Garten ófters Sitzgrup- 
pen, die aus Birkenstammchen angefertigt oder 
kunstvoll mit Baumrinde benagelt waren. Sie ver- 
folgten die Absicht, die Naturformen nachzuahmen 
und so den Gegensatz zwischen Móbel und Umge- 
bung zu verwischen. Aber gerade dieser Gegensatz 
ist das Belebende. Er ist auch das Geheimnis in der 
entziickenden Wirkung steingefaBter Wasserbecken 
und laubverhangter Pavillons im Park, auch der 
heiteren Gótter, Nymphen und Putten, die in den 
SchloBgarten von Schwetzingen und Veitshóchheim, 
Nymphenburg und Mirabell unter belaubten Bogen- 
gangen und an blinkenden Weihern traumen. Eine 
Welt anderen, geistigeren Inhalts webt sich durch 
solche Elemente in die Welt der Pflanzen ein, und 
beide werden einander zur hóheren Wiirze. Im Falle 
der Gartenmóbel kommt noch hinzu, daB sich mit 
ihnen die erwiinschten Vorstellungen behaglichen 
Sitzens und GenieBens verbinden; der Garten hat in 
ihnen seine gastliche, einladende Gebarde. -  w. m ichel

TRIENNALE IN MA1LAND »GARTENMOBEL« LACK1ERT: GELB MIT GRONEN STOTZEN. -  BRAND1G1 —FLORENZ
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K le in s ied lu n g sm itte l fu r  
den neuen Osten

Ein RunderlaB des Reichsar- 
beitsministers vom io. Mai 1940 
an die Obersten Regierungsstellen 
in den Ostgauen des Reichs betont 
erneut, daB vor allem die Klein- 
siedlung das Mittel sei, die volks- 
deutsche werktatige Bevólkerung in 
den eingegliederten Ostgebieten 
nicht nur gefiihlsmaBig fest mit dem 
Boden zu verwurzeln, sondern auch 
ihre wirtschaftlichen Grundlagen 
zu sichern. Fiir die Kleinsiedlung 
kommen nicht nur Arbeiter, son
dern auch Angestellte, Handwerker, 
Kleingewerbetreibende und Beamte 
in Betracht. Diese Teile der werk- 
tatigen Bevolkerung konnen zu- 
sammen mit anderen Volksgenos- 
sen, die in Eigenheimen oder Volks- 
wohnungen untergebracht werden, 
bei mittleren und gróBeren Ge- 
meinden in groBen Gemeinschafts- 
siedlungen angesetzt werden. Auf 
dem Aachen Land hingegen sind 
Einzelsiedlungen oder kleinere 
Gruppensiedlungen zu bevorzugen. 
Die zur Zeit im Altreich geltenden 
Fórderungsbestimmungen sind ge- 
eignet, auch in den eingegliederten 
Ostgebieten die Kleinsiedlung zu 
fordem. Obwohl fiir die formale 
Rechtsgestaltung noch einige Vor- 
fragen zu klaren bleiben, sind 
Reichsarbeitsminister und Reichs- 
minister der Finanzen damit ein- 
verstanden, daB vordringliche Sied- 
lungsvorhaben schon jetzt nach den 
bisherigen Fórderungsbestimmun
gen durch Reichsdarlehen fiir 
Kleinsiedlungen und (oder) Uber- 
nahme von Reichsbiirgschaften ge- 
fórdert werden. Vorerst allerdings 
werden nur Bewilligungsbescheide 
(Biirgschaftsvorbescheide) fiir Sied- 
lungsvorhaben gegeben, die kriegs- 
wichtig und von den Dienststellen 
des GB.-Bau genehmigt sind, fiir 
welche also die erforderlichen Ar- 
beitskrafte und Baustoffe beschafft 
werden. Der Reichsarbeitsminister 
empAehlt, auch andere Siedlungs- 
vorhaben, bei denen diese Voraus- 
setzungen noch nicht erfiillt sind, 
schon jetzt so weit vorzubereiten, 
daB sie nach Aufhebung der Bau- 
sperre ohne Zeitverlust in Angriff 
genommen werden konnen. Der 
Reichsarbeitsminister hat Reichs- 
mittel im Gesamtbetrag von 13 Mili. 
Reichsmark bereitgestellt zur Dek- 
kung der durch Fremdmittel und 
Eigenleistung der Siedler nicht auf- 
zubringenden Kosten. Diese Reichs- 
mittel werden durch die Reichs- 
statthalter auf die Regierungsprasi- 
denten yerteilt und ais Reichsdarle
hen fiir die Fórderung von Klein-

bevorzugen Mobel mit diesem Zeichen

Geben Sie Ihrem Heim eine kultivierte 
Atmosphare durch M a y -M o b e l. Es 
sind von Kunstlerhand geschaffene 

Meisterwerke aus edelstem Materiał. 
Der Kenner urteilt:

Sie erhalten May-Mobel 
in allen erstklassigen Fachgeschaften

A. M A Y ,  M O B E L F A B R I K E N
S T U T T G A R T - S  • H O L Z S . T R A S S E  3-9

siedlungsyorhaben oder Kleingar- 
ten ausgeliehen. Neben diesen 
Reichsdarlehen konnen auch be- 
sondere Zuschiisse aus dem Grenz- 
landfiirsorgefonds bewilligt werden. 
Um die Aufbringung der bestim- 
mungsmaBigen Eigenleistung Sied- 
lungsanwartern, die bei Reichsho- 
heitsyerwaltungen bedienstet sind, 
besonders zu erleichtern, sollen 
auch die Bestimmungen des Reichs- 
ministers iiber Gewahrung von Be- 
triebsfiihrerdarlehen schon jetzt 
angewandt werden. Weitere Er- 
leichterungen ergeben sich aus der 
Gewahrung von einmaligen Kin- 
derbeihilfen auch in den eingeglie
derten Ostgebieten. Gegenwartig 
noch schwebende Verhandlungen 
zwischen Reichsarbeitsminister und 
ReichsAnanzminister erstreben die 
sofortige Einfiihrung der Siedler- 
kinderbeihilfe in den eingeglieder
ten Ostgebieten. Diesbezugliche Be
stimmungen gelten iibrigens schon 
jetzt in den Gebieten der bisherigen 
Freien Stadt Danzig und des Re- 
gierungsbezirks Marienwerder. Sied- 
lungskinderbeihilfen konnen auch 
Volksgenossen gewahrt werden, 
die aus dem Altreich, der Ostmark, 
Sudetenland, Memelgebiet oder dem 
Gebiet der bisherigen Freien Stadt 
Danzig nach den eingegliederten 
Ostgebieten umgesiedelt sind. An- 
trage sind bei der bisherigen Wohn- 
sitzgemeinde zu stellen. Diese vor- 
lauAge Gesamtregelung gilt auch 
fiir die in den Regierungsbezirken 
Gumbinnen, Allenstein und Oppeln 
eingegliederten Ostgebiete. (Deut
sche Bauzeitung, Heft 23, vom 
5. Juni 1940.)

Form schónes G ebrauchs- 
gut f i ir  den E xport

Die Erfahrungen der letzten 
Jahre lehren, daB Erzeugnisse, die 
mit gutem deutschem Geschmack 
gefertigt sind, mehr und mehr auch 
yon der auslandischen Kundschaft 
yerlangt werden. Die kiinftige Ent- 
wicklung des Giiteraustausches 
wird eine wesentlich yerstarkte 
Nachfrage nach gut gestalteten 
deutschen Erzeugnissen aus dem 
europaischenWirtschaftsraum brin- 
gen. Aus dieser tjberlegung heraus 
yerdient eine von der Reichsmesse 
Leipzig in Fortsetzung friiherer 
ahnlicher Veranstaltungen zur 
Herbstmesse (25. bis 29. August) 
durchgefiihrte Beispielschau»Form- 
schónes Gebrauchsgut fiir den Ex- 
port« besondere Beachtrung. Hier 
werden Erzeugnisse der Aussteller 
besonders herausgestellt, die form- 
schón sind und ihre Exportfahig- 
keit bewiesen haben. Aussteller der 
Leipziger Messe konnen ohne be-

—II

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen

IX
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sondere Kosten die hierfiir geeigne- 
ten Erzeugnisse zur Geltung brin- 
gen, sofern diese von dem Auswahl- 
ausschuB der Beispielschau ais ge- 
schmacklich einwandfrei bezeichnet 
werden. Die Durchfiihrung der 
Schau liegt in den Handen des 
Ausstellerdienstes des Leipziger 
MeBamts.

Glas und K eram ik  
aus Bóhm en und M ahren

Das Ministerium fiir Industrie, 
Handel und Gewerbe in Prag ver- 
anstaltet wie gewohnlich auf der 
diesjahrigen Leipziger H erb st
messe eine Warenschau des Pro- 
tektorats Bóhmen und Mahren. Das 
Ministerium beschickt unter Mit- 
wirkung des Zentralverbandes der 
Industrie fiir Bóhmen und Mahren 
die Messe mit einer F achschau  
Glas — K eram ik , die auf die Lei- 
stungsfahigkeit der Glas- und der 
keramischen Industrie Bóhmen und 
Mahrens hinweisen soli. Der kera- 
mische Teil der Ausstellung ent- 
steht unter der fachlichen Mitarbeit 
der Wirtschaftsgruppe keramische 
Industrie in Prag, die Abteilung 
Glasindustrie organisiert das Glas- 
institut in Kóniggratz. In der kera
mischen Abteilung wird sowohl die 
feuer- und saurefeste ais auch die 
Baukeramik, die in Bóhmen beson- 
ders stark vertreten ist, dargestellt. 
Die Glasausstellung bringt eine 
Reihe von auserwahlten formschó- 
nen Glaserzeugnissen; neben dem 
bekannten Kristallglas aus Bóh
men wird in der Kollektiyschau 
Wirtschafts- und Bauglas und

An der Nordischen Kunsthóchschule und Meister* 
schule des deutschen Handwerks Bremen ist zum 
1. Oktober 1940 die Angestelltenstelle eines

Abteilungsleiters
fiir die Abteilung

T ischler ei u. Innenraumgestaltung
zu besetzen.

Die Besoldung erfolgt nach Gruppe L 2 c 2 der 
bremischen Besoldungsordnung (Anfangsgehalt 
398,96 RM, Endgehalt 673,90 RM brutto fiir Ledige).

Es konnen nur Bewerber mit abgelegter Meister* 
priifung im Tischlerhandwerk und dem Nachweis 
praktischerTatigkeit ais Werkmeister usw. beriick* 
sichtigt werden. Sie miissen in der Lagę sein, die 
Studierenden handwerklich und kiinstlerisch so weit 
auszubilden, daB diese selbstiindig ais Tischler* 
meister, Mobelzeichner oder Raumgestalter leitend 
tatig sein konnen.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Photos iiber selbst* 
ausgefiihrte Arbeitsstiicke, Lichtbild, beglaubigten 
Zeugnisabschriften und dem Nachweis der arischen 
Abstammung sind beim

Staatlichen Personalamt, Bremen Rathaus,
einzureichen.

A rchitekt und M óbelverkaufer
1. Kraft mit reichen Erfahrungen und groBem Ver* 
kaufstalent im gesamten Innenausbau, Stil und 
Neuzeit, in allererstem Hause tatig, sucht neuen 
Wirkungskreis, am liebsten Westdeutschland, evtl. 
auch ais Betriebsleiter. Offerten unter L. O. 7377 an 
»Innen*Dekoration«, Stuttgart*Q, Neckarstr. 121.

Christbaumschmuck vorgefuhrt. 
Die Ausstellung findet wie iiblich 
im Ring-MeBhaus statt. Das Ex- 
portinstitut fiir Bóhmen und Mah
ren wird im Auftrage des Handels- 
ministeriums in der Ausstellung 
selbst einen Auskunftsdienst ein- 
richten.

Iran  e rs tm a lig  au f d er  
O stm esse

Im Zuge der besonderen Bedeu- 
tung, die die Kónigsberger Messe 
im Laufe der Jahre fiir die Wirt- 
schaft des Ostraumes erlangt hat, 
hat sich auch Iran erstmalig ent- 
schlossen, die Deutsche Ostmesse 
in Kónigsberg zu beschicken. In 
einer Kollektivausstellung der Han- 
delskammer Teheran werden alle 
exportfahigen Landeserzeugnisse 
gezeigt, wie: Baumwolle, Wolle, 
Haute und Felle, getrocknete 
Friichte und Tragant-Gummi. Aus 
der beruhmten persischen Volks- 
kunst werden Teppiche, handge- 
druckte Stoffe, Mosaikarbeiten, 
handgravierte Messing- und Silber- 
arbeiten u. a. ausgestellt.

W a rm w a s s e rh e izu n g  
ohne W artu n g

Die auBerordentlichen Anforde- 
rungen, die heute an die Raumbe- 
heizung sowohl von der Brennstoff- 
seite her wie auch von den weiter- 
reichenden Aufgabengebieten des 
Architekten, Heizungsingenieurs 
und Hygienikers gestellt werden, 
haben dazu gefiihrt, vor allem die 
Warmwasser- Zentralheizungsanla- 
ge unter neuartigen Gesichtspunk-

X

Vi preghiamo di riferirvi sempre alla „Innen-Dekoration“
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ten z u betrachten, die durch mo
dernę Anlagen auf Messeausstel- 
lungen angeregt wurden. Dabei bie- 
tet die gasgefeuerte Zentralhei- 
zungsanlage eine Reihe von An- 
haltspunkten in dieser neuen Rich- 
tung. Die vielfach auBerordentlich 
beschrankten Platzverhaltnisse, mit 
denen der Architekt zu rechnen 
hat, konnen mit ihr leichter einer

Beiiledern nnd Daanen
in nur gewaschener.doppelt gerei* 
nigter, feinster Qualitat von

OscarFriz,Ulm a.D.56
Bettfedern* und Dauncn«F*brilc 
Verkauf n u itn  Wiederrerkiufer

Losung zugefiihrt werden, weil 
Heizungs- und Kokskeller fort- 
fallen und damit auch nicht uner- 
hebliche Kosten. Der sonst fur diese 
Kelleranlagen ausgeworfene Be- 
trag kann evtl. zur anderweitigen 
Gestaltung des Baues yerwandt

werden. Der neuartige, gasgefeuerte 
Warmwasserheizkessel ist in seiner 
Ausfiihrung und auBeren Aufma- 
chung so elegant, daB er ohne wei- 
teres iiberall da aufgestellt werden 
kann, wo er selbst noch, ohne 
Staub und Schmutz zu verursachen, 
durch seine eigene Warmeabgabe 
Raumwarme nutzbar macht. Bei 
Betriebsheizungen kann er also 
irgendwo in einem Buro aufge
stellt werden oder in einem Warte- 
raum, bei Miethausern ais Etagen- 
heizung und auch bei Einfamilien- 
hausern, bei denen die Heizung in 
mehreren Stockwerken von diesem 
Kessel iibernommen werden kann. 
In all diesen Fallen ubernimmt der 
Kessel an sich auch die Heizung 
eines Raumes. Jegliche Bed’e- 
nung auBer der des Anziindens mit 
einem Streichholz ubernimmt der 
Kessel mit seinen Hilfsorganen 
selbst, bis zur elektrischen Raum- 
temperatur-Regeleinrichtung, die 
dariiber wacht, daB den Raumen 
nie mehr Warme zugefiihrt wird, 
ais zur Einhaltung der gewiinsch- 
ten Raumtemperatur erforderlich 
ist. Dariiber hinaus kann man so- 
gar den Kessel durch eine geeignete 
Schaltuhr ein- und ausschalten. 
Damit wird nicht nur jegliche 
Wartung des Kessels minimal, son-

CONTEMPORA LEHRATELIERS FUR NEUE WERKKUNST

B E R U FS FA C H S C H U LE  •  P R IV A T S C H U L E  

V O N  P R O F E S S O R  F. A . B R E U H A U S  

B E R L IN  W  1 5 , E M S E R  S T R A S S E  4 3

V O L L A U S B I L D U N G  U N D  S P E Z I A L -  

K U R S E  F U R  I N N E N A R C H I T E K T U R  

A U F N A H M E  V O N  A N F A N G E R N  U N D  

F O R T G E S C H R I T T E N E N  S C H U L E R N
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dem auch ein Uberheizen der Rau- 
me mit seinen hygienischen Naćh- 
teilen vermieden.

Man ist ja auch bei anderen 
Heizungssystemen vielfach schon 
zur Etagenheizung iibergegangen, 
um Streitigkeiten zwischen den 
einzelnen Familien der Miethauser 
zu yermeiden. Auch bei der neuar- 
tigen Gaszentralheizung hat man 
deshalb nicht nur einen ausge- 
sprochenen Stockwerkskessel, son- 
dern dariiber hinaus auch noch 
einen besonderen Gasmesser ge- 
schaffen, um jeder Móglichkeit zu 
Streitigkeiten vorzubeugen.

Bei der Konstruktion dieses 
neuen Kessels wurde sehr viel 
Wert auf eine einfache und an- 
sprechende Installation gelegt. In 
dem Raum, in dem der Kessel auf- 
gestellt wird, braucht in den mei- 
sten Fallen kein Heizkórper er- 
stellt zu werden. Eine besondere 
Abgasleitung, die immer sehr un- 
schón wirkt, ist nicht erforderlich, 
weil der Abgasstutzen direkt durch 
eine kurzes waagerechtes Abgas- 
rohr mit dem Schornstein yerbun- 
den wird. Samtliche Armaturen, 
Abgasrohre und Strómungssiche- 
rung sind im Kessel selbst ange- 
bracht. Um bei Stockwerksanlagen
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stets eine geniigende Umtriebs- 
kraft zu haben, auch selbst dann, 
wenn die Heizkórper unter den 
Fenstern angeordnet werden, ist der 
Kessel mit sehr niedrig liegenden 
Heizflachen und tiefliegendenRiick- 
laufstutzen yersehen. Auch eine 
besondere Ableitung von Kondens- 
wasser ist hier nicht erforderlich, 
weil die Wandung der Verbren- 
nungskammer so konstruiert ist, 
daB sich Schwitzwasser nicht nie- 
derschlagen kann.

Eine solche gasgefeuerte Warm- 
wasserheizung bietet also mancher- 
lei Vorteile und schafft tagliche Er- 
leichterung. AuBerdem entspricht 
sie ganz besonders den Forderungen 
des Hygienikers und Gesundheits- 
technikers im sauberen und auto- 
matisch uberwachten Betrieb. Tr.

D eutsche A k a d e m ie  f i ir  
B auforschung

Der Reichsforstmeister und Preu- 
Bische Landforstmeister hat durch 
Verfiigung vom 21. Mai 1940 die 
Deutsche Akademie fiir Baufor
schung zur Forschungsstelle fiir 
Fragen der Bautechnik und des 
Bauwesens in seinem Arbeitsbe- 
reich ernannt.
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B erich tigung

Die im Juliheft auf S. 202 abge- 
bildeten Glaser stammen nicht von 
der Staatsfachschule Steinschónau, 
sondern wie die Schale auf S. 201 
vonder S taa tlich en F ach sch u le  
Zwiesel.

W ettb e w e rb s e rg e b n is s e

In dem Wettbewerb zur Erlan- 
gung von Entwiirfen fiir ein Kran- 
kenhaus inBlankenburg/Harz wur- 
den die Preise wie folgt verteilt:
1. Preis: Professor H erzig, Ober- 

baurat a. D., Braunschweig;
2. Preis: Professor Dr. Dr. h. c. 

Paul Schultze-N aum burg,M . 
d. R., Weimar.
Zum Ankauf empfohlen wurde 

der Entwurf von Architekt Johan
nes K ólling , Braunschweig.

*
In dem Wettbewerb zur Erlan- 

gung von Entwiirfen fiir den Bau 
eines H J.-Heimes in Eutin wurden 
die Preise wie folgt verteilt:
1. Preis: Architekt Dipl.-Ing. Wal

ter Som m er, Schleswig;
2. Preis: RolfW eddig, Kiel-Kitze- 

berg;
3. Preis: Stud. arch. Wolfgang 

W enzel, Kurt D iiring , Ger
hard Meyer und Erich Rickel. 
Angekauft wurden die Entwiirfe

von: Architekt Kurt K linge- 
m ann, Kieł; Architekt Dipl.-Ing. 
Hans E n g elh ard t, Mólln; Archi
tekt Reinhold Gotsch, Heikendorf 
bei Kieł; Architekt Dipl.-Ing. Ja - 
ger, Kiel-Kitzeberg.

Mit der buntbemalten Klapper beginnt 

die Liebe der Kleinen zur Farbę, und mit 

dem eigenen Malkasten endigt sie noch 

lange nicht. Auch das Kinderzimmer 

erhalt sein Geprage durch die betont
W e ttb e w e rb

Die Stadt der Auslandsdeutschen, 
Stuttgart, schreibt einen Wettbe
werb zur Erlangung von Entwiirfen 
zu einer Wandmalerei im Speise- 
saal des Parkheims in Stuttgart- 
Berg aus. Das Wandbild soli an der 
Eingangsseite des Speisesaals ange- 
bracht werden. Technik wie stoff- 
licher Inhalt der Malerei bleibt den 
Kiinstlern iiberlassen. Der Aufwand 
soli die Summę von 4000 RM. nicht 
iiberschreiten.

Zum Wettbewerb sind alle in 
Stuttgart geborenen oder seit min- 
destens einem halben Jahre vordem 
Ausschreiben ansassigen Ktinstler, 
welche Mitglieder der Reichskam- 
mer der bildenden Kiinste sind, zu- 
gelassen. Reichen mehrere Kiinst- 
ler eine gemeinsame Arbeit ein, so 
miissen alle Beteiligten den Bedin- 
gungenentsprechen, sofernsie nicht 
bereits vor der Auslobung dauernd 
zu gemeinschaftlicher Tatigkeitver- 
eint waren.

An Preisen sind ausgesetzt: Ein 
1. Preis zu 1000 RM., zwei 2. Preise 
zu je 500 RM., drei 3. Preise zu je

farbige Lustigkeit seiner Einrichtung. Bei 

aller hier erlaubten Kuhnheit in Farbę 

und Musterung verdient die Harmonie 

des Raumes besonderes Augenmerk im 

Hinbiick auf den geschmacksbildenden 

EinfluB der Umgebung auf das Kind. 

Verblafite oder ausgelaufene Farben 

wurden den Farbensinn der Kinder nicht 

fórdern. Deshalb gehóren in das Kinder

zimmer indanthrenfarbigeTextilien,

die weder im Licht noch bei haufiger

Wdsche\yęrblassen.

250 RM., fiinf Ankaufe zu je 
150 RM. Dem Preisgericht bleibt 
auch eine andere Verteilung der 
Preise im Rahmen der Gesamt- 
summe iiberlassen.

Die Arbeiten sind bis Montag, 
30. September 1940, 16 Uhr, an das 
Stadtische Hochbauamt, Stuttgart- 
N, Kanzleistrafie 13, Zimmer 1, 
gegen Empfangsbescheinigung ab- 
zuliefern.

Ais Unterlagen des Wettbewerbs 
werden verabfolgt: Eine Fertigung 
des Ausschreibens und ein Blatt mit 
der Ansicht der Saalwand, MaBstab 
i : 20, und dem GrundriB des Speise
saals 1:5°. Sie werden gegen eine 
Gebiihr von 1 RM. vom Stadt. 
Hochbauamt, Stuttgart-N., Kanz- 
leistraBe 13, Zimmer 1, ausgegeben. 
Die fur die Wettbewerbsunterlagen 
erhobene Gebiihr wird den Bewer- 
bern, die eine Lósung der Wett- 
bewerbsaufgabe eingereicht haben, 
wieder zuriickerstattet.

Das »H aus ohne Eisen«

Im Sinne der Autarkiebestrebun- 
gen in Italien wurden in Venedig 
Versuche mit einem »Haus ohne Ei- 
sen« gemacht, bei dem die Decken 
ausschlieBlich aus Ziegelsteinele- 
menten zusammengesetzt sind. Die 
neue Bauart ist von dem Ingenieur 
Miozzi, einem bekannten Briicken- 
bauer, erfunden, und sie wurde bei 
dem Bau einiger Hauser erprobt. In 
Gegenwart des Ministers der óffent- 
lichen Arbeiten wurden die Bela- 
stungsproben einer solchen Decke 
nur aus Steinen ohne Eisen vorge- 
nommen. Die Decke sollte bis zum 
Einsturz belastet werden, und man 
brachte eine Last von 2700 Kilo- 
gramm auf den Quadratmeter, au- 
Ber dem Eigengewicht, auf die 
Decke, aber sie stiirzte nicht nur 
nicht ein, sondern zeigte auch keine 
Spur eines Nachgebens. Das ausge- 
zeichnete Ergebnis wurde zum er- 
sten Małe in Italien erzielt, und man 
verspricht sich von dieser Bauart 
sehr viel, weil sie gestattet, die Ge- 
baude ohne jede Verwendung von 
Eisen auszufiihren.

In s titu t f i ir  ku n stle risch e  
G estaltung in Spanien

Zur Forderung der Porzellan-, 
Bronze-, Móbel- und verwandten 
Industrien wurde ein Institut fiir 
kunstlerische Gestaltung und Fabri- 
kation geschaffen, wo alle in diesen 
Arbeitszweigen Schaffenden eine 
angemessene Ausbildung erhalten 
sollen. Das Institut verfiigt iiber 
einen Fonds von vier Millionen Pe- 
seten, welcher teilweise von der Ge- 
schaftswelt Madrids, teilweise vom 
Staatschef gestiftet wurde.

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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K o ln er H erb stm esse

Die Vorbereitungen fiir die Kol
ner Herbstmesse sind in vollem 
Gange. Alle maBgebenden Stellen 
der Wirtschaft und die in Frage 
kommenden Ausstellerkreise haben ” 
ihre Mitarbeit zugesagt. Das Pro- 
gramm der Herbstmesse umfaBt die 
»Allgemeine Messe fiir H aus-, 
K uchen- und W ohnbedarf« 
mit den Gruppen »K unsthand- 
w erk und Kunstgewerbe« sowie 
»Textil«. Irgendwelche Sonder- 
gruppen sind im Hinblick auf den 
Raummangel nicht vorgesehen.

Das Schwergewicht der Kolner 
Herbstmesse liegt wieder bei der 
Allgemeinen Messe fiir Haus-, Kii- 
chen- und Wohnbedarf, die sich in 
den letzten Jahren ais Fachmesse 
Deutschlands fiir Verbrauchsgiiter 
entwickelte und hinsichtlich Reich- 
haltigkeit des Angebotes und Ab- 
satzmóglichkeiten in diesem Zweig 
von keiner anderen Messe iibertrof- 
fen wurde. Alle Branchen der ein- 
schlagigen Industrie werden auf der 
diesjahrigen Herbstmesse wieder 
vertreten sein.

Die Gruppe »Kunsthandwerk und 
Kunstgewerbe« darf mit ihrem reich- 
haltigenAngebot in kunsthandwerk- 
lichen Gegenstanden aller Art ais 
eine wertvolle Erganzung der Allge- C A R L S T R A U B - S S S

meinen Messe gelten. Fiir die Grup
pe »Textil« ist das Schntitgenmu- 
seum vorgesehen, an der sich vor 
allem der wirtschaftlich bedeutende 
westdeutsche TextilgroBhandel und 
andere Firmen aus dem Reich be- 
teiligen.

G ereg e lte  B ezeichnungen  
f i ir  H o lzm ó b e l

Der ReichsausschuB fiir Liefer- 
bedingungen und Giitesicherung 
(RAL) beim Reichskuratorium fiir 
Wirtschaftlichkeit (RKW) hat so- 
ebenunter demTitel »Bezeichnungs- 
vorschriften fiir Holzmóbel, RAL 
430 A« eine neue Druckschrift ver- 
óffentlicht. Es handelt sich hier wie 
bei allen anderen RAL-Arbeiten 
um eine Vereinbarung, entstanden 
in Gemeinschaftsarbeit aller inter- 
essierten deutschen Wirtschafts- 
kreise.

Die Anregung dieser Arbeit ging 
vom Einzelhandel aus, ais der an 

! einer Bereinigung auf dem Gebiet 
der Warenehrlichkeit und des laute- 
ren Wettbewerbs am meisten inter- 
essierten Stelle.

Wie schon aus dem Titel dieser 
neuen Arbeit hervorgeht, werden 
darin Bezeichnungen fiir Mobel aller 
Art aus Holz geregelt, d. h. es wer
den die grundsatzlichen Bezeich
nungen festgelegt, die in der Wer-

Wie der Spiegel, so das Fenster!

Was ist ein Spiegel? Eine Glasscheibe, und auf dereń Riick- 
seite ein spiegelnder Belag, der das Bild zuruckwirft. Zweimal 
miissen die Lichtstrahlen durch diese Glasscheibe hindurch, hin 
zum Belag und zuruck zum Beschauer, und kein Strahl darf dabei 
aus der Richtung geraten, sonst wird das Spiegelbild verzerrt. 
Deshalb nimmt man fur gute Spiegel das Glas, dessen Flachen 
eben geschliffen und poliert sind: „Kristallspiegelglas". -  
Und dieses gleiche „Kristallspiegelglas", geschliffenes und 
poliertes Glas, hat auch ais Fensterscheibe die Liebe aller 
schonheitsfrohen Menschen, weil es den Durchblick durch das 
Fenster nicht verzerrt und makellos ist wie der beste Spiegel.

V e re in  Deutscher  S p i e g e l g l a s f a b r i k e n  G. m. b. H. Koln

Vi preghiamo di riferirvi sempre alla „Innen-Dekoration'
III
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bung und beim Verkauf anzuwen- 
den sind. Zusammen mit den seit 
langer Zeit in der Praxis eingefiihr- 
ten und bestens bewahrten »Liefer- 
bedingungen fur Mobel und Innen- 
ausbau aus Holz, RAL 430 B« brin- 
gen die Bezeichnungsvorschriften 
umfassende und fiir die gesunde 
Entwicklung dieses sehr wichtigen 
Wirtschaftsgebietes auBerst bedeu- 
tungsvolle Regelungen.

Die neue RAL-Vereinbarung ist 
vom Beuth-Vertrieb, G. m. b. H., 
Berlin SW 68, Dresdener Str. 97, 
zum Stiickpreis von RM. 0,20 zu 
beziehen.

In n e n a rc h ite k t e in  n eu er  
F rau en b eru f

Die Staatliche Bauhochschule in 
Weimar hat ais erste Hochschule 
fiir Baukunst in Deutschland zur 
Ausbildung der Innenarchitekten 
einen Studiengang durchgefiihrt, 
der nach vier Semestern vor seinem 
AbschluB steht. Da die Zahl der 
weiblichen Studierenden dieses Stu- 
dienganges betrachtlich ist, ist da- 
mit zu rechnen, daB sich dieser 
Zweig der Architektur bald ais 
neuer Frauenberuf durchsetzen 
wird.

W  9, ‘J W f f f w t t i 117
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EIN WOHNHAUSPAAR FUR GEISTIGE ARBEITER

Das Grundziel des neuen deutschen Wohnbaues 
ist es, die Wohnungzu einem móglichst aktiven, 

d. h. hilfreichen und fórdernden Faktor des Lebens 
der Bewohner zu machen. Dieses Ziel ist dem, was 
Wohnung zu heifien verdient, zwar dem Wesen nach 
gesetzt. Aber erst in neuerer Zeit haben wir gelernt, 
mit dieser hohen, edlen Abzweckung des Heims 
rechten Ernst zu machen. Einen letzten, energischen 
AnstoB zu diesem Ernstmachen hat jene »Entdek- 
kung des lebendigen Menschen« gebracht, welche dem 
erneuerten Deutschland und seiner Kulturpolitik 
das entscheidende Geprage gibt. Wir fassen von ihr 
aus das Heim ais einen wichtigen Bestandteil des 
Daseins, wir wissen von ihm den Ertrag unsres Le
bens an Freude und an Leistung abhangig. Wir geben 
dem schaffenden Menschen sogar an seiner Arbeits- 
statte, nicht nur im Heim, eine raumliche Umwelt von 
móglichst vielen Schónheitswerten. Wir sorgen fur 
die »Schonheit der Arbeit«, weil wir wissen, daB es 
ohne sie und ohne die Schonheit des Wohnens keine 
wahre Schonheit des Lebens geben kann.

Es ist nicht miiBig, daB wir hier, wo es sich um die 
Besprechung einer Wohnhausgruppe des Architekten 
Otto Zollinger handelt, auch das Thema von dem 
Verhaltnis zwischen Arbeit und Schonheit der Um
welt haben anklingen lassen. Denn der Architekt hat
1940. IX. i

dieses Doppelhaus fiir zwei geistige Arbeiter gebaut, 
und die Absicht, ihnen die Umwelt zu schaffen, wel
che die geistige Leistung fórdert und taglich mit ge- 
sunden Lebensreizen unterbaut, hat die Planung von 
Anfang an entscheidend bestimmt. Fiir den Eigen- 
tiimer des einen Hauses, der Lehrer und Maler ist, 
bedeutet die Wohnung mit dem Atelier sogar eine

GRUNDR1SS: DACHGESCHOSS DES DOPPELHAUSES

P R O P E R T Y  O F

DEUTSCHES I i AUS 
COLUMBIA UNIVER3ITY
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Arbeitsstatte im engeren Sinne. Hier kommt das, 
was die Wohnung an kultivierter Lebensregelung, an 
freier schóner Naturbeziehung bietet, dem schópfe- 
rischen Einsatz des Bewohners unmittelbar zugute.

Das Doppel-Einfamilienhaus Schug-Presser steht 
inmitten einer Kleinhaussiedlung bei Saarbrucken, 
hart an der vormaligen Reichsgrenze, gegeniiber den 
Spicherer Hóhen. Die Hauser ziehen sich am etwas 
erhóhten Rand eines Tales entlang, dessen flachę, 
weitgedehnte Muldę von einem reichgemusterten 
Flurenteppich bedeckt ist. Die historischen Hóhen

zeichnen sich mit weichen Formen in flieBenden 
Linien am Horizont ab, laufen hie und da auch in 
energischere Vorspriinge aus. Oft erinnert die Land- 
schaft mit ihren Akaziengruppen und bergan laufen- 
den Pappelreihen an die Toscana; oft gleicht sie im 
Rhythmus ihrer veilchenblauen Hugelriicken einem 
groB und schwer wogenden Meer.

Die Freude an dieser Landschaft hatte die Bau- 
herren (Lehrer und Maler Schug und Lehrerin Pres- 
ser) zur Wahl des Baugelandes bestimmt. Der Pro- 
jektierung stellten sich jedoch 1936 unvermutete

OTTO ZOLL1NGER .HAUS PRESSER« NAHSTOBCHEN ALS ABTE1L DES GROSSEN WOHNRAUMS 
HOLZWERK: TANNE NATUR, DECKE UND WANDĘ ZARTROSA GETONT, BODEN: BUCHENR1EMEN
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OTTO ZOLL1NGER »HAUS PRESSER« GROSSER WOHNRAUM MIT SCHIEBEFENSTER GEGEN DIE SP1CHERER HOHEN

Schwierigkeiten in den Weg, ais das Gelande nach 
der Riickgliederung der Saar in das Gebiet einer neu- 
entstehenden Kleinhaussiedlung einbezogen wurde. 
Mit dem Bauprogramm dieser Siedlung lieBen sich die 
Absichten der zwei Bauherrn zunachst nicht ver- 
einigen. Es bedurfte langer Bemiihungen, bis der 
Bau des Doppelhauses 1938 schlieBlich doch so aus- 
gefiihrt werden konnte, daB er dem urspriinglichen 
Leitgedanken im wesentlichen entsprach.

Die Ansichten und Grundrisse der Wohnhaus- 
gruppe (Abb. S. 242/43) orientieren iiber die Lagę und 
innere Einteilung. Die Hauseingange liegen bild- 
maBig zusammengefaBt an der StraBenseite in einem 
schmalen Vorgarten auf einer Freitreppen-Rampe. 
Zur entgegengesetzten Richtung fallt das Gelande 
ab und gibt dadurch die vom Architekten benutzte 
Gelegenheit, mit dem Garten sozusagen ins Unterge- 
schoB hineinzugehen. Er hat dort unter der breiten 
Terrasse des Hauptgeschosses einen plattenbelegten 
Gang und eine kiihle Gartenhalle geschaffen und die 
beiden Kuchen angelegt. Durch letzteres wurden die

Hauptgeschosse der zwei Hauser bedeutend entlastet; 
die eriibrigte Bodenflache konnte zur weitraumigeren 
Ausgestaltung der zwei groBen Wohn-EBzimmer ver- 
wendet werden, die sich mit je zwei breiten Tiiren 
und Fenstern zur Terrasse und zur Berglandschaft 
offnen (vgl. Abb. S. 243). In den Dachgeschossen 
liegen die Schlafzimmer und die Baderaume; dazu 
kommt im Hause Schug das Atelier, dessen Fenster 
in einem erkerartigen Vorbau an der nordwestlichen 
Giebelseite sitzt (Abb. S. 242), und im Hause Presser 
ein Dachzimmer, das vermietet werden kann. Bei 
aller Analogie gehen die GrundriBlosungen in beiden 
Hausern durchaus verschiedene Wege.

Im Hause Presser fiihrt der Haupteingang zu
nachst auf den fliesenbelegten Vorplatz, von dem die 
Stiege zum DachgeschoB und die Kellertreppe an- 
setzen. Geradeaus geht es in den groBen Wohnraum 
(Abb. oben). Die linkę Halfte desselben ist ais 
Wohnabteil, die rechte ais Speiseabteil behandelt. 
Diese Scheidung hat ihren organischen Anhalts- 
punkt in dem rechtwinkligen Einsprung, der den
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GrundriB des Raumes (vgl. S. 242 r. unten) der Form 
eines Winkelhakens annahert und das Gesamtbild 
anmutig belebt. Zum Wohnabteil gehort das groBe 
Eckfenster mit mehreren verschiebbaren Scheiben, 
das einen herrlichen Ausblick iiber den erwahnten 
Talgrund und zu den abschlieBenden Waldhóhen er- 
óffnet. Ein Tisch mit zwei Polstersesseln bildet in 
dieser Fensterecke einen behaglichen Sitzplatz. Ein 
beąuemes Liegesofa schlieBt sich an; ihm und dem 
Fensterplatz dient ais Lichtąuelle eine Lampe, die an 
einer kranartigen Aufhangung in weitem Bogen 
ausschwenkbar ist. An derselben Wand folgt ein 
Biicherschrank und dann ein kleiner Erkerausbau mit 
reichlichem Tageslicht, der mit Klapptisch und wand- 
festen Schemeln ais urgemutlicher Nahplatz gestaltet 
ist (Abb. S. 244). Das Holzwerk dieser Ecke besteht 
aus Tanne natur, Decke und Wandę haben einen 
leicht rosafarbenen Anstrich; der Boden ist, wie im 
ganzen Raum, mit Buchenholzriemen gedeckt. Der 
zweiten groBen Lichtóffnung, der Glastiir zur Ter- 
rasse, ist der Speiseabteil zugeordnet. Er umfaBt

einen runden EBtisch mit den nótigen Stiihlen, einen 
eingebauten Geschirrschrank und daneben den Spei- 
seaufzug. Dieser bildet mit dem Schrank und einer 
Zimmertiir eine zusammenhangende Holzwerkflache 
aus Tanne natur (Abb. oben). Der Gesamtraum miBt 
in beiden Richtungen etwa 7,30 m.

Im Hause Schug ist der groBe Wohnraum eben- 
falls ais das wichtigste Glied der Wohnung hervor- 
gehoben und mit gróBter Liebe behandelt. Er óffnet 
sich mit einer Glasflugeltiir und einem breiten Fen- 
ster zur Terrasse (vgl. GrundriB). Die Scheidung 
zwischen Wohnabteil und Speiseabteil verlauft hier 
parallel zur Terrassenwand, so daB die ganze Fen- 
sterseite dem Wohnzweck im engeren Sinne reser- 
viert ist. Doch auch hier ist die Aufteilung lediglich 
funktional und wird dem Gesamtbild nur zur Wiirze, 
nicht zur Beeintrachtigung. Der Architekt hat in 
dieser Gliederung wie iiberhaupt in der feinempfunde- 
nen Individualisierung und Zusammenstimmung der 
Wandfelder, der Geratekórper etwas sehr Schones an 
raumlicher Phantasie entfaltet; er hat den an sich
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kargen Raumbedingungen erstaunlich schwungvolle 
und groBziigige Wirkungen abgewonnen. Der Wohn- 
und Arbeitsabteil umfaBt eine groBe Biicherwand mit 
ausklappbarem Arbeitstisch (Abb. S. 248 und 251), 
sodann zwischen den Fenstern ein Ruhesofa und 
endlich eine Fenstersitzgruppe mit Tisch, Sesseln und 
Couch (Abb. S. 250). Die letztere ist auf drei Seiten 
mit einem kraftigen Holzrahmen umschlossen, wo- 
durch die Sitzgruppe eine festere raumliche Fassung 
erhalt. Indem die Ruckwand der Couch genau auf 
den niedrigen Biicherschrank trifft, der driiben ais 
Treppenwange der nach oben fiihrenden Stiege dient, 
bildet sie mit ihm eine Achse, welche die Scheidung 
zwischen Wohn- und Speiseabteil schon betont (vgl. 
GrundriB). Der Speiseabteil ist behaglich zwischen 
die AuBenwand und die Wand des einspringenden 
Vorplatzes geborgen, liegt also in einem eignen »Ge-

hause«, ohne daB die Verkniipfung mit dem Gesamt- 
raum notleidet. Zu ihm gehort der Kiichenaufzug 
hinter der Couch, der EBplatz mit rechteckigem 
Tisch und das frei im Raum stehende Biifett, das mit 
seiner festen Ruckwand den Ansatz der Treppe zum 
DachgeschoB verbirgt. Gerade diese Treppenpartie 
tragt mit ihrer reizvollen Losung Wertvolles zur Be- 
schwingung des Raumbildes bei; sie liefert anregende 
Uberschneidungen und bringt auch erwiinschte Be- 
wegung in die Deckenflache. Das Biifett bildet mit 
der benachbarten Eingangstiir und den getafelten 
Wandteilen einen Zusammenhang, der sich in der 
einheitlichen Behandlung des Holzwerks (Ahorn 
heli natur mit braunen Abfassungen) bekundet. Der 
EBplatz hat Tageslicht von zwei, ja von drei Seiten; 
zu ihm gehort speziell die Dreifenstergruppe und 
das Einzelfenster an der Nordwestecke (Abb. S. 242).
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STILKRAFTE DER GEGENWART

Eine Gegenwart wird uns in ihren lebendigen Kraf- 
ten nur deutlich durch den Vergleich mit irgend- 

einer Vergangenheit. Denn die andersartige Vergan- 
genheit laBt uns erkennen, daB nichts vom Gegen- 
wartigen selbstverstandlich ist, sondern daB es auf 
gewandelter Gesinnung, auf Wahl und Wille beruht -  
sei dieser Wille auch nur jener geheime, unterbe- 
wuBte »Stilwille«, den die Strzygowski-Schule vor 
mehreren Jahrzehnten entdeckt hat. Wir haben heute 
einen weitgehend durchgebildeten Mobelstil, und wir 
haben auch Theorien, Programme, die uns erzahlen, 
was geistig, kulturell, sozial mit ihm gewollt ist. 
Aber Programme kommen aus dem BewuBtsein, und 
eben deshalb erklaren sie nur selten, was an eigent- 
lichen, tieferen Kraften und unbewuBten »Absichten« 
in einem Neuen wirkt. Ais in der europaischen Móbel- 
gestaltung um 1720 die Wendung vom Barock zum 
Rokoko eintrat, da gab es keinen Programmatiker, der 
etwa erklart hatte, daB man nun zu einer sinnlich-

gelockerten Innervierung des Móbelbaus iiberzugehen 
gedenke, zu einem dem weiblichen Kórper abge- 
lauschten Schwellen und Ebben der Formen, zu 
einer Erweichung des Tektonischen und zu einer ge- 
wachsartigen Konstruktion, bei der alle Glieder des 
Mobels nach flieBender Melodie untereinander zu- 
sammenhangen. Erst dem spateren, ruckschauenden 
Blick wurde es móglich, die unbewuBten Formantriebe 
des Rokoko in dieser Weise zu deuten.

Wir schieben heute bei der programmatischen Be- 
stimmung unsres Móbelstils technische, hygienische, 
soziale, handwerkliche, kunstmoralische, nationale 
Gesichtspunkte in den Vordergrund; wir berufen uns 
auf eine neue Wertschatzung der Materialechtheit 
und der zwecklichen Gestaltung. Ali dies wirkt mit; 
aber im Entscheidenden ist es eben doch der gewan- 
delte Mensch, der den gewandelten Stil tragt. Gewan- 
delt ist der Mensch nicht etwa in der Weise, daB ihm 
das Schone der Yergangenheit nicht mehr gefiele,
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noch weniger in der Weise, daB ihm dieses Schone 
technisch nicht mehr erreichbar ware. Wir konnten 
-  und das wiirde sich gut mit unsrer unauslóschli- 
chen Freude an Mozart vertragen -  unseren Tisch- 
platten, unseren Wandfriesen ebensolche Schweifun- 
gen geben wie die Ebenisten des Rokoko; wir konn
ten die Stiitzen von Stiihlen und niedlichen Sekre- 
taren ebenso wie sie ais grazióse Pieds de biche aus- 
bilden und an Armlehnen, Kommodenkórpern usw. 
ein Spiel von S- und C-Kurven erklingen lassen — 
wenn uns daran gelegen sein diirfte. Wir kennen wie 
das Rokoko den Wert des Behaglichen und den der 
»natiirlichen« Form; aber Behagen kann uns nicht 
mehr Lacheln und Tandeln heiBen, und Natiirlich- 
keit muB uns etwas andres sein ais kunstvoll stili- 
sierte, geistreiche Lassigkeit. Wir kennen die Repra- 
sentation im Hausrat, aber nicht, wie das Barock, ais 
schauspielerisch dargestelltes Machtgefiihl eines auf- 
gebauschten Individualismus. Wir ehren den Begriff 
der organischen Form, aber wir fassen das Organi- 
sche nicht nach Analogie der pflanzlichen und der

menschlichen Erscheinung. Ganz gewiB wiirde, um- 
gekehrt, einem Kulturmenschen von 1750 selbst der 
gepflegteste moderne Wohnraum unertraglich niich- 
tern vorkommen. Er wiirde in dessen geraden Linien 
und rechten Winkeln nur Mangel sehen, und er 
wiirde fiir dieses Entbehren nicht entschadigt wer- 
den durch das, was fiir uns den allumfassenden 
Horizont moderner Wohnungsgestaltung ausmacht: 
jenes moderne Menschentum, zu dem wir gehoren 
und das mit energischer Verstandeskraft die Dinge 
organisiert und beherrscht; das Menschentum, das 
unser Schicksal und unsre tiefe geschichtliche Hei- 
mat ist, die Heerschar, zu der wir zahlen ais zu einem 
Verband noch iiber den Volksverband hinaus. Es ist 
nicht von ungefahr, daB sich unter den meisten heu- 
tigen Kulturvólkern, vorbildlich in Deutschland und 
Italien, die Gestaltungslinie des ordnenden 
Willens durchgesetzt hat, reiner und schroffer ais 
je. Sie ist schicksalsmaBig einer Zeit verordnet, die 
insgeheim weiB, daB sie nur durch diesen verstandi- 
gen, technisch bewaffneten Willen ihre Probleme aus-
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sichtsreich bearbeiten kann. Wir selbst mogen uns 
ais einzelne gelegentlich der arglosesten Entspan- 
nung hingeben: unser Haus und Hausrat halt wah- 
renddem unverandert die Kraft und Gesinnung fest, 
welche die uns zugehorige Welt gewahrleisten. Mit 
ihr konnte die lachelnde »variete et gaiete«, die »ge- 
dampfte und zarte Schwelgerei«, die Voltaire ais 
Merkmale der Wohnkultur seiner Zeit bezeichnete, 
keinen Bund schliefien.

Es lebt in der Gestaltungsweise jeder Kultur- 
periode ein Ernst, ein Gesetz, die nicht mit sich han- 
deln lassen. Sie wirken in den Bereichen des bloB 
Niitzlichen wie in den Bereichen des Luxus und 
Hóchstverfeinerten; sie wirken auch, wie gesagt, 
iiber die Grenzen der Nationen hinaus ais grundle- 
gende Norm der Lebensempfangnis und Lebensge- 
staltung, welche der jeweiligen Zeit zugewiesen sind. 
Fiir unsre Zeit ist diese Norm gepragt ais unpatheti- 
sche, unreflektierte, tatsachliche Machtaustibung, 
ais direkter, begriffsklarer Verkehr mit Stoffen und 
Aufgaben. Sie macht sich nicht nur in der raumlichen

Gestaltung geltend, also in Architektur und Hausrat, 
sie ist gleichsinnig ausgedrtickt auch auf demjenigen 
Gestaltungsgebiet, auf dem sich alle betatigen: in der 
Sprache. Sind die graziosen figurenreichen Bewegun- 
gen, die ornamentierten Verschrankungen im Brief- 
stil des 18. Jahrhunderts nicht das genaue Gegen- 
stiick zu den Kommoden und Tischen eines Cressent, 
eines Caffieri, eines Migeon, die fiir die Fiirstenhofe 
ihrer Zeit gearbeitet haben? Und steht nicht das ge- 
rade, »schmucklose« Aussprechen der Dinge, wie es 
die heutige Schreibweise iibt, in Beziehung zu dem 
direkten, wesenhaften Mobelausdruck der Gegen- 
wart, der nirgends erlautert, beschónigt, entschul- 
digt, aufbauscht, verdeckt, sondern gelassene, mit 
sich selbst identische Gebilde hervorbringt ?

Vielleicht liegt in diesem Begriffe der Identitat 
mit sich selbst das eigentliche Schltisselwort, das 
nicht nur fiir die Gestaltungsweise des heutigen Men- 
schen, sondern auch fiir ihn selbst gilt. Es ist von 
Nietzsche in die Zeit gerufen worden, und zweifellos 
ist damit iiber die Gegenwart Entscheidendes gesagt.



Aufnahmen: L. Reichmann

ARCHITEKT OTTO ZOLLIHGER- SAARBRUCKEN »HAUS SCHUG« GROSSER WOHNRAUM
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EINE LANDLICHE GASTSTATTE

Landliche Gasthausbehaglichkeit! Wer hat nicht 
J Begriffe von ihr, frohe gute Erinnerungen an 

Tage, wo ein Wanderweg durch herbstliche Buchen- 
walder, iiber burggekronte Berge und durch weltver- 
lorene Talgriinde ins Waldgasthaus fuhrte, an den 
Tisch mit der gescheuerten Ahornplatte, zum behag- 
lichen Kachelofen und zum ImbiB, den die Fórsters- 
tochter oder die Frau des Waldhiiters aus der saube- 
ren Kuchę nebenan auftrug! Die stadtische Gaststube 
in Ehren -  aber der eigentliche Sinn des wirtlichen 
Gasthauses kommt so recht saftig nur im Waldwirts- 
haus, in der Gebirgshiitte, in der Seegaststatte zur 
Erfiillung. Wenn drauBen Schnee liegt und ein stun- 
denlanger Marsch unter weiBbeladenen, tiefhangen- 
den Tannenzweigen die Knie miid gemacht und den 
ganzen Menschen durchkaltet hat, was ist das fur ein 
herrliches Ausruhen beim prasselnden Feuer, das 
vom Atem des Winterwindes saust, und beim Wein 
im gebuckelten Schoppenglas! Welche Freuden ge- 
wahrt am blaugoldenen Herbsttag der gastliche, be- 
sonnte Tisch am schweigenden Waldweiher, auf dem 
die roten Ahornblatter schwimmen, unter der blauen

Seligkeit der Himmelstiefe, die von ringsum starren- 
den Tannenwaldern getragen wird! Wer ist nicht 
wenigstens mit seiner Phantasie dem Marchenerzah- 
ler Hauff ins »Wirtshaus im Spessart« gefolgt, wo es 
zwar weniger gemutlich zuging, wo aber gleichwohl 
die Waldwirtshausromantik in ihrer vollen Pracht 
zu Hause war ?

Bei der landlichen Gaststatte zum '>Kuckuck«, wel
che der Kólner Architekt Carl Muller durch Umbau 
und Erweiterung eines alteren Barackenbaus ge- 
schaffen hat, sind von vornherein zivilisiertere Be- 
dingungen gegeben. Sie liegt in der Nahe einer GroB- 
stadt, bei dem Stadion Miingershausen, und es be- 
darf keines ermiidenden Marsches, um sie zu er- 
reichen. Aber dennoch hat sie aus ihrer Waldlage und 
aus ihrer Barackenvergangenheit ebenso viele An- 
triebe entnommen, an gute Uberlieferungen der bo- 
denstandigen deutschen Landgaststube anzukniipfen. 
In samtlichen Einzelheiten des Umbaus und der 
Innenausstattung wurde die landliche Notę durchge- 
fiihrt, ohne daB ein sogenannter »Bauernstil« zur 
Anwendung kam. -  Der Umbau entfemte zunachst
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die Oberlichter, die vorher vorhanden waren, und 
sorgte durch zusammenfassende Gruppierung der 
Fensteroffnungen fiir gute Tagesbeleuchtung der 
Raume (Abb. S. 253). An der Eingangstiir wurden 
zeitentsprechende Verbesserungen vorgenommen, 
ebenso erfuhr das Dach eine zweckmaBige Neugestal- 
tung. Es ist an der einen Langsfront, wo auch der 
erkerartige Anbau angelegt wurde, weiter vorgezogen 
und durch Holzpfeiler abgestiitzt. Der ganze Bau- 
kórper wurde mit Heraklith verkleidet und erhielt 
einen hellen Verputz, von dem sich Tur- und Fenster- 
rahmen dunkler abheben. Durch Anlage von Blu- 
menfenstern und ringsumlaufenden Staudenrabatten 
wurde der landliche Charakter weiter betont; Ter- 
rainunterschiede fiihrten zur Anlage einer niedrigen 
Bruchsteintreppe, bei der sich auf kraftigem Holz- 
pfosten die laternenartige Eingangsleuchte erhebt. 
Der erwahnte Vorbau wurde ais Holzkonstruktion auf 
einem Mauersockel errichtet und mit bleiverglasten 
Fenstern versehen; er dient der Ausgabe von Ge- 
tranken und Speisen zur Gartenwirtschaft und lauft 
in eine geraumige, offene Sitzhalle aus. Die anschlie-

Bende, unterm Vordach liegende Bodenflache erhielt 
einen Estrich aus unregelmaBigen Steinplatten. -  
Im Innem blieb der parkettierte FuBboden erhalten, 
ebenso die mit hellen Halbrundstaben belegte Decke. 
Geblieben ist auch die Wandbekleidung aus Kiefern- 
sperrholztafeln; doch wurden diese durch senkrechte 
Kehlleisten aufgeteilt, abgelaugt und in der so wie- 
derhergestellten Naturfarbe belassen. Welche reiz- 
vollen Wandwirkungen sich so ergeben, zeigt der 
Winkel mit der Sitzbank und der Ofenwinkel (Abb. 
S. 255, 257). An verschiedenen Stellen sind schmale 
Wandborde angebracht, auf denen schónes kerami- 
sches Kunsthandwerk Platz gefunden hat. Kiefern- 
sperrholz wurde auch fiir die Trennwande benutzt, 
welche die verschiedenen Sitzgruppen voneinander 
scheiden, auch fiir die zahlreichen Wandbanke, zu 
denen lose aufgehangte Riickenkissen gehoren. Die 
Fenster erhielten Vorhange aus blau und rot gemu- 
stertem Leinenstoff. Sehr beąuem und behaglich sind 
die Stiihle und freistehenden Sitzbanke mit ihren 
strohgeflochtenen Sitzen und Riicklehnen. Die Dek- 
kenlampen und Wandleuchten bestehen aus schwarz
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gebranntem Eisen mit messingenen Kugeln und 
Scheiben. -  Der Gesamtraum hat von friiher her 
eine Querteilung, die durch eine zusammenklapp- 
bare Holzwand mit einer Flugeltiir bewirkt wird. 
Sie wurde in altweiB natur lasiert und durch leichte 
Malerei in Bander und Felder geteilt; diese Felder 
erhielten einen malerischen Schmuck nach ornamen- 
talen und figiirlichen Motiven, in denen Volkskunst- 
formen anklingen (Abb. S. 254). Auch sonst ist im 
ganzen Raumgefiige fur hiibsche, leichte Ziermotive 
gesorgt. Die Riickenkissen der Bankę haben eine 
schlichte, ornamentale Stickerei, die hólzernenTrenn- 
wande sind inBogen und Kurven ausgesagt,dieWand- 
borde tragen gefaltelte Behange aus lustigen Stoffen.

Auf gediegene Weise baut sich so ein auBerst be- 
hagliches Raumbild zusammen, in welchem die guten 
Geister des Holzes und des Handwerks wirken und 
das gefallig in die Naturumgebung einstimmt. DaB 
gute Architektenarbeit dieser Art die beste Propa
ganda flir ein solches lagebegiinstigtes Lokal ist, 
beweist die groBe Beliebtheit, die sich die Gaststatte 
»Kuckuck« alsbald erworben hat. Der moderne 
Mensch, zumal der Deutsche, weiB nicht nur die 
leiblichen Erquickungen einer Gaststube zu schatzen. 
Ihm macht vor allem eine schóne, heiter geformte 
raumliche Umgebung Freude, und das Lob »Man sitzt 
dort so gemiitlich« enthalt eine Empfehlung, die er 
nicht leicht iiberhort. -  w ilhelm  m ic h e l - D armstadt

GASTSTATTE »KUCKUCK« WANDYERKLE1DUNG AUS KIEFERNSPERRHOLZ MIT KEHLLE1STEN
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HEIM UND LEBENSFREUDE. Wir sprechen viel 
von unseren Planungen, Absichten und Zwek- 

ken ais dem eigentlichen Inhalt unsres Lebens. Aber 
der brełte Grund, auf dem unser Dasein ruht, ist 
die einfache Freude am Ejcistieren selbst. Ihre Szene 
ist vor allem das Heim, das uns taglich umgibt. Diese 
Freude am Existieren webt sich aus Kórperempfin- 
dungen und aus seelischen Beriihrungen zusammen, 
und sie ist so verschwiegen und selbstverstandlich, 
daB wir oft gar nicht bewuBt an sie denken. Sie be- 
steht in der Freude am Sehen, am Fiihlen des Lichtes, 
das zum Fenster hereinkommt, am stillen Denken und

Sinnen, am Gang des Gebliits in den Adern; und 
selbst so einfache Dinge wie das Essen und Trinken, 
das Schlafen, das wohlig durchwarmte Zimmer lie- 
fern zu dieser Daseinsfreude ihren Beitrag. Diese be- 
scheidene, iiberall uns gegonnte Daseinsfreude ist ge- 
wissermaBen die Goldschnur, an der die bewuBteren, 
die bedeutenderen Lebensmomente aufgereiht sind. 
Mórike hat das unscheinbare Daseinsgliick, das wir 
hier meinen und das so wichtig ist ais der allesum- 
fassende Hintergrund unsrer Ejdstenz, einmal be- 
zeichnet ais »eine unerklarbar tiefe Herzensfreudig- 
keit, die aus dem innersten Gefiihle unserer selbst
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hervorquillt«. Sie ist beim gesunden Menschen von 
Natur vorhanden, und das Heim ist im Grunde nichts 
ais ein Gefiige von Hilfen, sie zu erhalten und zu for
dem, ihr standig die Lagen und die Objekte zu bieten, 
an denen sie aufglanzen kann. Ein behaglicher Stuhl, 
ein beąuemer Tisch, das ist schon viel. Aber dazu 
kommt nun noch das Fenster, durch welches das helle 
Tageslicht freundlich auf die Tischflache scheint, und 
nahe bei Tisch und Fenster steht der Kachelofen, der 
die gute Warme spendet, und zu allem UberfluB um- 
rundet ihn eine breite Holzbank mit soviel behagli- 
chen Platzen und Ecken, daB man nicht weiB, welche

man zuerst ausnutzen soli. Die Leistung des Innen- 
architekten wird um so vollkommener sein, je herz- 
hafter sie sich an diese Bereitschaft zur Wohn- und Da- 
seinsfreude halt. Das war am Wohnbau friiherer Jahr- 
zehnte das Schreckliche, daB er, selbst wo nicht Ar- 
mut oder kapitalistische Roheit hineinspielten, der 
natiirlichen Daseinsfreude der Bewohner, statt sie 
wenigstens nicht zu zerstoren, stumpfsinnig entge- 
genwirkte. Der Mensch freut sich gern seines Lebens; 
und das ideale Heim fangt — so stark ist diese mensch- 
liche Fahigkeit zur Daseinsfreude -  schon da an, 
wo ihr nicht mit Gewalt der Garaus gemacht wird. —

GASTSTATTE »KUCKUCK« OFEN AUS HELLGRONEN KACHELN, BLAU-ROT GEMUSTERTER LEINENSTOFF
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DIE TEESTUNDE ist der leichteste und heiterste 
Augenblick der taglichen Geselligkeit im Privat- 

hause. Es handelt sich bei ihr nicht um eine ausftihr- 
liche Bewirtung, nicht um weitlaufige Zuriistungen. 
Wie das Getrank von feiner, geistiger Art ist, so auch 
seine Darbietung und die ihm zugehorige Stimmung. 
Zur Teestunde schickt sich das leichte Porzellange- 
rat, die bewegliche Sitzgruppe, der Teetisch, der eine 
bescheidene Art von Festlichkeit hat und sich ein 
wenig vom iibrigen Mobiliar abhebt. Bei der Tee
stunde wird mehr an Gesprach, an Geplauder ge- 
dacht ais an handfeste leibliche Geniisse. Vor hundert 
Jahren kannte man in Deutschland den »asthetischen

Tee«, die Nachmittags- oder Abendgeselligkeit des ge- 
bildeten Burgerhauses, bei der die Unterhaltung sich 
absichtslos in freien Bereichen des Geistes und der 
Kunst bewegte, wohl auch durch Vorlesen und andre 
derartige Darbietungen entsprechend gesteuert wur- 
de. Das ist eine vergangene Form; aber das Feine, 
Geistige wird sich ungewollt auch heute immer mit 
dem Tee verbinden, weil es seiner physiologischen 
Wirkung entspricht. »Man wird zu sinnigem Nach- 
denken gestimmt«, riihmt eine alte Beschreibung dem 
Tee nach, »es findet sich ein Gefiihl von Wohlbehagen 
und Munterkeit ein, und die Tatigkeit des Geistes 
gewinnt an Schwung und Lebhaftigkeit«. -  H. L.

AUSF. BERTHOLD 
MCILLER —BERLIN
Foto Heidersberger

EDGAR HORSTMANN »TEETISCH« WEISSES AHORNHOLZ MIT GELBER MOSA1KPLATTE
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ARBEITEN DES DEUTSCHEN HE1MATWERKS .K1NDERBETT MIT WANDEN AUS WEIDENGEFLECHT«

DAS DEUTSCHE HEIMATWERK

Unter diesem schonen Namen hat der Reichsnahr- 
stand durch den Reichsbauernfiihrer ein Unter- 

nehmen ins Leben gerufen, das bestimmt ist, die 
landliche Bevolkerung Deutschlands mit bodenstan- 
digem Hausrat zu versehen. Dieses Werk wendet 
sich aber zugleich an alle, die im Einklang mit art- 
eigener Lebensgestaltung ihr Heim ausbauen wollen.

Ais Vorbilder dieses vom Deutschen Heimatwerk 
geschaffenen Hausrates dienen die seit Jahrhunder- 
ten erprobten Formen unserer alten Bauernkulturen 
aller deutschen Lander. Ohne maschinelle Hilfe 
werden die Stiicke durch landliche Arbeiter in reiner 
Handarbeit hergestellt, wie es ehedem Brauch war. 
Es sind also keine Serien-Einrichtungen, sondern 
hochwertige Gebrauchsstiicke, dereń allmahlicher 
Erwerb es jedem gestattet, je nach seinen Mitteln sich 
zuerst mit dem Nótigsten zu versehen und sich spater 
weitere passende Einzelstiicke zu beschaffen. -  Die

Berliner Zentrale unterhalt Zweigstellen mit Aus- 
stellungsraumen in Miinchen, Dusseldorf und Breslau.

Die Mobel sind schlicht im UmriB, klar in der Form; 
der Werkstoff deutsches Holz: Kiefer, Eiche, Buche, 
ohne Polituren und Furnituren. Einzelne Stiicke sind 
mit sparsamer Schnitzerei verziert; die Maserung ist 
meistens der einzige Schmuck. Ohne Zuhilfenahme 
fremden Materials, wie Nagel oder Eisenschrauben 
oder Leim, werden die Bestandteile durch hólzerne 
Diibel und Keile ineinandergefiigt, so daB sie gegebe- 
nenfalls bei starker Inanspruchnahme leicht durch 
neue Diibel wieder gefestigt werden kónnen. Um 
das Holz selbst widerstandsfahig zu machen, wird es 
entweder unsichtbar mattiert, so daB die Poren sich 
schlieBen, oder mit Ammoniaksauredampfen behan- 
delt, damit eine glattende Schutzschicht entsteht.

Neben gebrauchstiichtigen Tischen und geraumi- 
gen Schranken, neben Ohrenbackensesseln in be-

1940. IX. 3







264 I N N E N - D E K O R A T I O N

SESSEL MIT B1NSENGEFLECHT, VORHANG: DUNKELBRAUN, GELBL1CH BEDRUCKT

kannter, bewahrter Form gibt es daftige Hocker und 
Stiihle, wie wir sie von den Bildern der alten Nieder- 
lander her kennen, sog. Brettstiihle und Sprossen- 
sessel, die sogar ein schweres Gewicht muhelos tra- 
gen konnen, ohne mit den breitgestellten Beinen ein- 
zuknicken. Neuartig sind Bettladen mit Kopf- und 
FuBgestell aus Weidengeflecht iiber einem Holzge- 
riist; dazu passend das Kinderbettchen mit seinen 
aus Naturweide geflochtenen Wanden, das dem Ge- 
brauch einiger Generationen lebensfrischer Jugend 
wohl standhalten diirfte. Gefallig ist die Form der 
kleineren Erganzungsstiicke, wie Kinderstuhle und

Hilfstische, Eckschranke, Truhen fiir Wasche und 
Bettzeug, zweckmaBig eingeteilte Geschirrschranke 
fiir Kuchę und Haushaltbedarf.

In stilistischem Einklang mit dem Hausgerat 
steht das Zubehor: die deutschen Steingut- und Tóp- 
fer-Erzeugnisse mit ihren behabigen buntbemalten 
Formen, eiserne und hólzerne Beleuchtungskórper 
und andere Lichttrager, sowie alle zur Wohnungs- 
ausstattung notigen Web- und Wirkstoffe fiir Vor- 
hange und Móbelbeziige nach alten Mustern. Um das 
kitschige Wandbild zu verdrangen, sind Wandbe- 
hange ais Raumschmuck vorgesehen, gróBere und
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LEHNSESSEL MIT BEDRUCKTEM LEINENBEZUG IN WEISS UND ROTL1CHBRAUN

kleinere Stiicke aus Naturleinen nach alten deut- 
schen Modeln von Meisterhand zusammengestellt 
und bedruckt in matten griinlichen, blauen und rot- 
lichen Tonen. Wahre Prunkstiicke sind die groBen 
Wandteppiche einer pommerschen Hausweberei, de
reń Zeichnungen in naturfarbener Schafwolle auf 
blaulichem oder Schwarzem Grund wertvolle alte 
Muster wiedergeben. Zwischen stilisiertenBlumen und 
Friichten tummelt sich sagenhaftes Getier, in den 
Zweigen des Lebensbaumes nisten langgeschwanzte 
Vógel. Ein anderer Wandbehang zeigt in reich orna- 
mentierter Wiederholung die Gestalten zweier Ritter,

lassig am Rande eines schon gegliederten Brunnleins 
gelagert, aus dessen gedoppelten Schalen Vogel nip- 
pen. Ihre Schwerter, in Abwehr aus dem Wehrgehenk 
gezogen, richten die Spitze gegen eine barockgeklei- 
dete, wild erregte Frauengestalt mit hamischem Ant- 
litz und flatterndem Haar: das Symbol der Unrein- 
heit in Gedanken, Worten und Begierden, die in ohn- 
machtiger Wut das heilige Wasser des Lebensborns 
triiben will. Lówen, Schwane, Einhorner und andere 
Fabeltiere schweifen durch den Marchenwald, Sinn- 
bilder der Kraft, Schonheit und Poesie, unter dereń 
Schutz die hóchsten Lebensgiiter stehen. e.v.sichart
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EIN SPEISEZIMMER
VON PROF. ERNST KROPP

Der Entwurf zu diesem Speisezimmer wurde zum 
Teil durch den eigenartigen Reiz der Zeichnung 

eines Schildkrótenpanzers angeregt. Dies herrliche 
Naturgebilde wirkte auf mich wie ein geometrisch- 
ornamentales Spiel ins Holz geschnitzt. Schon vor 
Jahren hatte ich ahnliche Wirkungen mit gestreiften 
Maserungen in Furnieren zusammengesetzt und 
konnte die Beobachtung machen, daB auch in friihe- 
ren Epochen solche Naturanregungen eine Rolle ge- 
spielt haben. Nun iiberlegte ich, wie dieser Flachen- 
schmuck in Reliefwirkung preiswert herzustellen 
ware. Schnitzen ware zu kostspielig geworden, und 
so versuchte ich es mit gefrasten, profilierten Lei- 
sten. Die Deutschen Werkstatten in Hellerau, die fiir 
neueIdeen stetslnteresse zeigen,fiihrten zunachst ver- 
schiedene Muster aus. Interessant war zu beobachten: 
je flacher und geradliniger die Profile waren, desto 
mehr entsprach die Wirkung unserem Zeitgefiihl.

Wesentlich ist hier noch, daB es sich nicht um zu- 
sammengesetzte Ftillungen in Rahmenkonstruktion, 
sondern um eine reine Sperrholzkonstruktion han-

delt, auf der die gefrasten Leisten in Gehrung gesagt 
aufgeleimt sind. Dies mag auch mit der Grund sein, 
daB trotz des reichen Schmucks diese Móbel einen 
zeitgemaBen Ausdruck haben. Die Anrichte ist mit 
denselben gefrasten Leisten geschmiickt wie der 
Schrank, und auch dieses Móbel hat meine Erwar- 
tungen in der Wirkung weit iibertroffen. Miihsam in 
der Herstellung sind lediglich die Kanten der Geh- 
rungsfugen, die durch einen geschickten HobelstoB 
gesaubert werden miissen, weil die Sageschnitte 
stets ein wenig ausfransen.

Naturanregungen sind fiir die kunstlerische Ge- 
staltung im Menschenwerk oft von Gefahr, kónnen 
sogar zu MiBbildungen und Entartungen fiihren, 
wenn die Naturform rein auBerlich die Gestaltung be- 
stimmt. Dadurch wird das Wesen des zu schaffenden 
Gegenstandes zerstórt, statt zum Ausdruck gebracht. 
Dagegen kann Wachstum, Strukturbildung und Or
nament im Naturschónen auch fiir die Dinggestal- 
tung ais Anregung Wunder wirken, wenn im Werk- 
stoff verwandte Strukturbildungen móglich sind. -

ERNST KROPP »ANRICHTE AUS DEM NEBENSTEHENDEN SPE1SEZ1MMER« AUFN.FRANZ FIEDLER-DRESDEN
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»SPEISEZ1MMER« ENTW. PROF- ERNST KROPP -  DRESDEN, AUSF- DEUTSCHE WERKSTATTEN
E1CHENHOLZ GETONT MATT GEBLASEN, GEFRASTE SPERRHOLZLE1STEN IN GEHRUNG GESAGT
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»HERRENZ1MMER-SCHRANK« HUSSBAUM UND AHORN. -  ME1STEKST0CK VON ERNST BLUMLE—YA1HINGEN A. F.

EIN MEISTERSTUCK

Es gibt in Dingen, von Menschenhand gemacht, 
manchmal eine Stille, eine innere Sattigung, die 

den betrachtenden Blick nicht sogleich zum Zwecke 
des Gegenstandes fiihrt, sondern ihn vor allem ais 
ein wohlgeratenes, bedeutsames, in sich ruhendes Ge- 
bilde zu fiihlen gibt. Ein Ding solcher Art scheint uns 
der stattliche, in breiten, schónen Flachen entfaltete 
Schrank zu sein, den unsere Abbildungen zeigen. 
Entwurf und Ausfiihrung stammen von dem Tisch- 
lermeister Ernst Bliimle in Vaihingen a. F. Der 
Schrank ist das Meisterstiick seines Urhebers und hat 
v°n der Stuttgarter Handwerkskammer eine beson- 
dere Auszeichnung erfahren. Der Gesamtaufbau wie 
ahe Einzelheiten lassen die verweilende, sorgsame 
Uberlegung, das Denken und Bemiihen der vielen 
Arbeitsstunden erkennen, die auf den Gegenstand 
verwendet worden sind. Eindrucksvoll ist das breite, 
tragende Lagern des Unterbaus mit der stolzen Hó- 
henrichtung des Oberbaus verspannt. Die Rahmen- 
profile fassen die Gliederung der Schauseiten kraftig 
und heiter zusammen. In den Verhaltnissen zeigt 
sich iiberall eine wohllautende Ordnung von iiberle- 
gener tektonischer Ruhe und Klarheit. Dem statt-

lichen Aufieren entspricht die yielfaltige Nutzbarkeit 
der Raume, die der Schrank beherbergt. Sie sind hier 
ais verglaste oder mit Holztiiren verschlossene Fa- 
cher, dort ais Schubladen von verschiedensten Ab- 
messungen gefaBt. Mit Ehren wird ein solcher Uni- 
versalschrank in einer geraumigen Wohnhalle oder 
in einem reprasentablen Herrenarbeitsraum stehen 
konnen. Die Tiiren des Mittelteiles geben bei der Óff- 
nung eine geschlossene, ąuergeteilte Innenfront frei. 
Die untere Abteilung enthalt hinter einem intarsien- 
geschmuckten TiirverschluB verschiedene Klein- 
facher. Der Oberteil ist im AnschluB an gute hand- 
werkliche Vorbilder (vgl. den Urkundenschrank der 
Kólner Meisterschule, Marzheft 1939 der »Innen- 
Dekoration«) ais Urkundenschrank gestaltet, beste- 
hend aus 12 flachen Schubkastchen und 2 flankieren- 
den Schmalfachern fur Kostbarkeiten. -  Das Ganze 
ist ausNuBbaumholz gearbeitet; schmale helleAhorn- 
bander laufen in den Rahmenprofilen mit und fassen 
auch den Urkundenschrank besonders ein. Dessen 
Schubkastchen sind mit eingelegten Buchsbaum- 
adern geziert und tragen Griffknópfe aus Ahornholz, 
die auf kleinen Scheiben aus Birnbaumholz sitzen. -



270 I N N E N - D E K O R A T I O N

ARCH. ZIEGLER-ESSEN .WOHNZIMMERSCHRANK AUS OLlVEN-ESCHE« AUSF. WERKSTATTEN J. D1CKERHOFF —BOCHUM

MÓBEL MIT IGRAF-PERGAMENT

Unter den Bestandteilen der biedermeierischen 
Inneneinrichtung spielt die Tapete eine beson- 

ders betonte Rolle. Die gestreifte, die heiter gebliimte 
Wandbekleidung ist der nicht wegzudenkende Hinter- 
grund der hellen, anmutigen Kirschbaummobel, 
zwischen denen sich vor ioo Jahren das geniigsam- 
friedliche Leben des deutschen Biirgerhauses abge- 
spielt hat. Die Biedermeierzeit hat mit ihrer Neigung 
zur glatten Flachę ohne Zweifel ein besonders inni- 
ges Verhaltnis zur Tapete gehabt; dies bezeugt sich 
auch darin, dafi sie dereń Verwendung keineswegs auf 
die Wandflache beschrankt hat. Sie hat die Decken- 
tapete ausgiebig verwendet, sie hat Tiiren tapeziert, 
hat kleine Kastenmóbel, Wandborde, Schachteln mit 
Tapeten iiberzogen, und mit Vorliebe hat sie auch das 
Innere von Glas- und andren Schrankmóbeln mit 
eigens dafiir hergestellten Kleinmustertapeten ausge- 
schlagen. Gar mancher Glasschrank aus GroBmutters 
Zeit zeigt heute noch an den Innenwanden die nied- 
liche, vergilbte Puppenstubentapete, mit der er einst-

mals geschmiickt war, und was in diesen Innenfa- 
chern aufgestellt war an farbigem Porzellan, an 
Schwarz gerahmten Miniaturbildnissen, an himmel- 
blauen oder rosinfarbenen Glaskelchen, hatte an den 
Streifen und Bltimchen dieser Innenausstattung einen 
sehr hiibschen Hintergrund.

Daran mag man denken, wenn man heute das 
hochentwickelte Kunstmaterial des Igraf-Perga- 
ments in zunehmendem Mafie fiir die Aufien- und 
Innenbekleidung von Mobeln verwendet sieht. Bei 
dem schónen Schrankmóbel, das unsre Abbildungen 
vorfiihren, wurde Igraf-Pergament zur Innenausstat
tung des verglasten Mittelstiickes benutzt. Die Bilder 
geben einen guten Begriff der harmonischen, ja er- 
lesenen Wirkung, welche hier im feinen Zusammen- 
stimmen des hellen, warmen Holztones mit der vor- 
nehmen, gleichfalls lichtwarmen Farbę des Beklei- 
dungsmaterials erzielt wurde. Leicht belebt von 
dem Netz materialgemafi empfundener Zufallslinien, 
glatt anliegend undwiderstandsfahig,gibt dieselnnen-
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ausstattung dem Ganzen erhóhten Reiz und Wert.
DaB es ein kiinstliches Materiał ist, welches diese 

Dienste tut, mag uns die neueWiirde, denneuenAdel 
der sogenannten Ersatz- und Ausweich-Stoffe zu be- 
denken geben. Wir miissen uns heute dariiber klar 
werden, daB wir iiber die Ersatzstoffe, iiber die 
synthetischen Stoffe umdenken miissen. Wir haben 
mit Recht in den letzten Jahrzehnten die Forderung 
der Materialechtheit fiir das kunsthandwerkliche Ge- 
stalten obenan gestellt. Die schauerlichen Ausar- 
tungen, zu denen am Ende des vorigen Jahrhunderts 
der Materialschwindel gefiihrt hatte, standen uns zu 
deutlich vor Augen, ais daB wir uns der heilsamen Re- 
aktion hatten verweigern konnen, die mit Ernst dem 
Geschmack des cuivre poli, des bettelhaften Tombaks 
den Krieg machte. Diese Riickbesinnung auf das

Echte schob mit Recht auch alle Ersatzmaterialien 
in den_Hintergrund und lieB nur noch die natiirlichen 
Werkstoffe gelten, das gewachsene Holz, das echte 
Leder, die unbeschónigten und handwerksgerecht 
bearbeiteten Metalle. Nun hat mittlerweile die ganze 
Frage ein neues Gesicht bekommen. Daran ist nicht 
nur die moderne Dauerverknappung der natiirlichen 
Stoffe — wie etwa des Holzes -  schuld, sondern vor 
allem der Umstand, daB die Ausweichstoffe heute in 
unvergleichlich gesteigerter Qualitat hergestellt wer
den. Sie sind manchmal besser ais die Originale 
(kiinstlicher Kautschuk), und sie haben in vielen 
Fallen — man denke an die zahlreichen Holzersatz- 
stoffe -  geradezu den Wert neuer, eigenstandiger 
Originalstoffe errungen. Zu ihnen darf auch das viel- 
faltig brauchbare Igraf-Pergament gezahlt werden.

F o t o s :

R c n g c r

E s s e n

•WOHNZlMMERSCHRANK« YERGLASTER M1TTELTE1L MIT 1GRAF FURNIERT
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spatgotische Silbermontierung rheinischer 
Arbeit erhielt. Die Schale selbst ist von 
schlichtester Rundform, aber diese Form 
schwingt mit edler Linie aus und hat den 
klaren Wohllaut, der bis auf den heutigen 
Tag der eigentliche Reiz des Porzellangerats 
geblieben ist. Das Fliefiende und Gleitende, 
das Kreisende und Hingehauchte, das sich 
aus dem Arbeitsgang am freiwilligsten er- 
gibt, wird heute noch, heute wieder von 
der kiinstlerisch hochstehenden Porzellan- 
bearbeitung achtsam gesucht. Die Hand 
des Kiinstlers scheint dem Stoffe bloB 
dienend zu folgen, und Form scheint bloB 
sanfte Atmung der Materie zu sein. Was so 
entsteht, fiigt sich zum Leben der die Tafel 
schmiickenden Blumen, ais sei es ihm in 
Reinheit und Unschuld artverwandt. Die 
Empfindung des Abendlandes fiir diese 
Reinheit und Unschuld des »weiBen Goldes« 
bekundet sich fast riihrend in der mittel- 
alterlichen Sagę, daB PorzellangefaBe keine 
giftigen Fliissigkeiten vertragen und sie 
durch sofortiges Zerspringen verraten. h . r .

MOKKA-SERVlCE »SIESTA« ENTWURF VON TRUDĘ PETR1—BERLIN 
STAATL. PORZELLAN-MANUFAKTUR BERLIN (FOTOS: y.CARLOWITZ)

L1L1ENSERV1CE »URBlNO-FORM« MIT PLAT1NRAND 
STAATL. PORZELLAN-MANUFAKTUR -  BERLIN 
ENTWURF: ELSE MÓCKEL UND TRUDĘ PETR1 
GLASER: VERE1N. LAUS1TZER GLASWERKE 
BESTECK: ENTW. LETTRE, AUSF. BRUCKMANN

Die wertschatzung des porzel-
LANS ist in Europa so alt wie die Be- 

kanntschaft mit ihm. Marco Polo sah auf 
seiner wunderreichen Fahrt zum Fernen 
Osten zum erstenmal chinesische Porzellan- 
gerate, und die erste deutsche Erwahnung 
des Porzellans steht in der 1477 zu Nurnberg 
erschienenen Ubersetzung seines Reisebe- 
richtes, wo es heiBt: »Ist ein stat, genannt 
Tinghui, do macht man schiisseln von por- 
cielane, die groB guts wert seyn.« Sicherlich 
sind schon vor dieser deutschen Erwahnung 
chinesische Porzellane durch den arabischen 
und venezianischen Handel nach Europa ge- 
kommen, und die hohe Schatzung, die man 
ihnen zollte, bekundet sich darin, daB man 
selbst einfache Schalen mit kostbaren Silber- 
fassungen versehen lieB. Das Kasseler Mu- 
seum bewahrt eine aus der Sung-Periode 
stammende Schale auf, die um 1450 eine
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A u sg le its ich ere
B o denbelage

W ie die Deutsche Bergwerkzei- 
tung berichtet, brachte die »National 
Bronze & Aluminium Foundry Co.«, 
Cleveland, einen neuen Bodenbelag 
aus Metallegierungen heraus, der 
besonders ausrutschsicher sein soli. 
Der Belag, der den Fachnam en 
»Ten-Lox« tragt, besteht aus einer 
Legierung von Aluminium , Mes- 
sing und Bronze, verm ischt m it Alo- 

xit, einem Schleifmittel, das inElek- 
troofen gewonnen und in dem Me
tali in regelmaBigen Abstanden ein- 

gelassen wird. »Ten-Lox« wird zum 
Belag bereits bestehender FuBbóden 
in einer Dicke von 3/ 8 Zoll herge- 
stellt. Der Stein ha t die Dicke des 
Bodenbelags selbst und ist in Ab
standen von etwa i Zoll eingelassen. 
Bei bestehenden Bodenbelagenwird 
das Materiał m it bithulitischem Ze- 

m ent befestigt. Die Legierung be
steht aus 6—8 Prozent Kupfer, 2,5 
Prozent Zink, 2 Prozent Kiesel, 1,5 
Prozent Eisen und im iibrigen aus 

Aluminium.

W in k ę  zu r W e rk s to ffw a h l 
f i i r  L iiftu n g san lag en

Einen nicht unerheblichen An- 
teil an den Erstellungskosten von 
Liiftungsleitungen haben die fiir die 
Luftzufiihrung erforderlichen K a
nale sowohl hinsichtlich der Ma- 
terialbeschaffung ais auch der Mon- 
tage. Deshalb muB der Architekt 
zusam men m it dem B auherrn und 
dem Liiftungsingenieur rechtzeitig 

vor Ausarbeitung der Teilplane des 

Baues unter Beriicksichtigung der 

baulichen Gegebenheiten den spa- 

teren Verlauf des Luftverteilungs- 

netzes genau festlegen. Vor Inan- 
griffnahme des Baues muB die An- 
lage und besonders die Kanalfuh- 
rung entworfen sein.

Bei der Kanalfiihrung soli in er- 
ster Linie ihre ZweckmaBigkeit vom 
luftungstechnischen Standpunkt 
aus beriicksichtigt werden. Sache 
des Architekten ist es dann, sich 

diesen Erfordernissen vom 
^bnstlerischen Standpunkt aus zu 
befassen und fiir die Einfiigung der 
Kanale ;n  das Gesamtbild der 
Raume zu sorgen. Es wird nicht 

mmer móglich sein, die Kanale 
die Decke oder in die Mauer- 

ltZe zu verlegen, aber es ist 
nicht immer notwendig, sie 

unsichtbar
211 machen. Sie kónnen, 

nbp rechcn^f, W erkstoffen 
ersteUt und geschickt verlegt, durch- 
aus schon wirken.

Die Auswahl der Baustoffe fur 
den Leitungsbau braucht jedoch 
nicht nur von dereń Aussehen be- 
stim m t zu werden, denn die Mog-

Geben Sie Ihrem Heim eine kultivierte 
Ałmosphare durch M ay-M óbel. Es 
sind von Kunstlerhand geschaffene 
Meisterwerke aus edelsłem Materiał. 

Der Kenner urteilt:

e m

Sie erhalten May-Móbel 
in allen erstklassigen Fachgeschaften

A. M A Y ,  M O B E L F A B R I K E N
S T U T T G A R T - S  • H O L Z S T R A S S E  3-9

lichkeit, die Kanale den Raumen 
anzupassen, wird man immer fin- 
den. Ausschlaggebend sind vielmehr 
praktische Gesichtspunkte, nach 
denen zu priifen ist, ob der gewahlte 
W erkstoff den mechanischen und 
chemischen Beanspruchungen auf 
die Dauer auch gewachsen ist.

Die chemische Beanspruchung: 
Bei K lim aanlagen ist es besonders 
der Feuchtigkeitsgehalt der gefór- 
derten Luft, durch den Kanale aus 
ungeeigneten Baustoffen nach einer 

gewissen Benutzungsdauer durch 
Veranderung der Innenoberflache 

gróBere Reibungsverluste und da- 
m it hohere Betriebskosten verur- 
sachen, sofern nicht iiberhaupt 
nach langerer Zeit schwere Korro- 
sionsschaden und dam it Undichtig- 
keiten den weiteren Betrieb unmog- 
lich machen. Eine móglichst groBe 
Innenglatte, die auch bei langerer 
Betriebsdauer unverandert erhalten 
bleibt, ist eine der hauptsachlich- 
sten Forderungen, die der Liif- 
tungstechniker an  einen zum  Rohr- 
leitungsbau verwendeten Werkstoff 
stellt. Die Praxis h a t z. B. auch die 
volle Eignung von Eternit, dem 
deutschen Austauschwerkstoff, zur 
Verwendung ais Kanalwerkstoff bei 
K limaanlagen bewiesen. SchlieB- 
lich ist die nachgewiesenermaBen 
bleibende Giite der Rohrinnen- 
wandungen aus diesem Materiał bei 
Liiftungskanalen auch aus hygieni- 
schen Griinden erwiinscht, dam it 

Schmutzablagerungen im  Innern 

der Leitungen móglichst vermieden, 

zum  mindesten aber durch die in 

geniigender Anzahl vorzusehenden 

Reinigungsóffnungen leicht ent- 
fernt werden kónnen. Neben glatter 
Oberflachenstruktur und geniigen- 
der Dichte m acht die Liiftungstech- 
nik die Eignung von Materialien 

zum Bau von K analen von einem 
gewissen Dammvermógen gegen- 
iiber W arm e und K alte abhangig. 
Ohne entsprechende Eigenschaften 
ist ein Baustoff fiir diese Zwecke

V
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unbrauchbar, sofern m an sich 
nicht fiir teure zusatzliche Isolie- 
rungen entschlieBt. Die geringe 
Spannung des im Liiftungsbetriebe 
zulassigen Temperaturunterschie- 
des zwischen Frischluft und Raum- 
luft laBt es nicht zu, daB die vorbe- 
handelte Luft auf ihrem  Wege 
wesentlicheTemperaturyeranderun- 

gen erfahrt. Aus der giinstigen 
W arm eleitzahl von i. M. 0,33 der 
diinnwandigen Eternit-R ohre er- 
rechnet sich ein yorteilhafter K- 

W ert. Da dieser bekanntlich im 
wesentlichen von denLuftgeschwin- 
digkeiten an  der Innen- und AuBen- 

wand, die gerade bei Liiftungskana- 
len stark  schwanken, abhangig ist, 
muB auf die Angabe eines Festwer- 
tes yerzichtet werden. Unangeneh- 
me Erfahrungen zwingen den Liif- 
tungstechniker dazu, von dem Ka- 
nalbaustoff auch gewisse schall- 
dampfende Eigenschaften zu ver- 
langen. In  dieser Hinsicht ist der 
Fachm ann notgedrungen auBer- 
ordentlich anspruchslos insofern, 
ais er gewohnt ist, in ungiinstigen 
Fallen im mer besondere Einrich- 
tungen zu schaffen, weil keines der 
gebrauchlichen yerschiedenen Liif- 
tungsrohrm aterialien so beschaffen 

ist, daB es Schallstórungen yon den 

tiefen bis zu den hóchsten Freąuen- 
zen im  Rahm en der praktisch yor- 

kommenden Lautstarken ohne wei- 

teres nicht w eiterleitet bzw. nicht 
hindurchlaBt. Schallstórungen in 
Liiftungsanlagen sind bekanntlich 
zu unterscheiden hinsichtlich ihrer 
Ursache. W ahrend haufig die Ge- 
blase und Antriebsmotoren infolge 
unzweckmaBigen Anschlusses und 
ungeeigneter Ausbildung des An- 
triebes oder der Fundam entierung 
unangenehmeGerauschbildung ver- 
ursachen, kann andererseits die 
Ursache fiir Larm stórungen die 
Fortpflanzung von Gerauschen 
durch den Liiftungskanal sein, 
dereń Quelle auBerhalb desselben 
liegt. Es sei auch erw ahnt, daB 
Schall im Innem  der Kanale in 
folge zu groBer Luftgeschwindig- 
keit und unzweckmaBiger Ausbil-

Fiir das Oktober-Heft der

„ IN N E N -D E K O R A TIO N “

schlieBt die Anzeigenannahme am

23 . S e p te m b er 1940

W ir e r b i t t e n  r e c h t z e i t i g  I hre D i s p o s i t i o n e n

(D a J  'J D e ll& e ic h e lie iL
in auBerster Kurze bringt die „Deutsche Kurz-Post", die 
Zeitschrift des Geistesarbeiters und stark Beschaftigten. 
Wirliefern Ihnengern Probehefte.SchreibenSieanden

V E R LA G DE R  D E U T S C H E N  K U R Z - P O S T
Berlin-Charlottenburg 2, Berliner Strafte 41/43

dung der Austrittsóffnungen ent- 
stehen kann.

Zur Vermeidung von Gerausch- 
bildung durch die Liiftungsmaschi- 
nenanlagen dienen besonders aus- 
gebildete Fundamente und An- 
triebsiibertragungen. Um die Wei- 
terleitung des Maschinenschalles 
im Materiał der Rohrwandung zu 
yermeiden, muB die Verbindung 
zum Ventilator elastisch sein. 
Falls trotzdem noch stórende Ge- 

rausche an den Kanalausm iindun- 
gen auftreten, sind Schalldampfer, 

die es in yerschiedenen Ausfiihrun- 
gen gibt, in die Kanale móglichst 
weit von der Gerauschąuelle ent- 
fernt einzusetzen. Eine weitere, 
aber immer noch yerhaltnismaBig 
einfache Einrichtung zur Verhinde- 
rung der Gerauschiibertragung 
stellt eine Verkleidung der Innen- 

wande eines Teiles der Kanale mit 
Hilfe schallisolierender P latten dar, 
die in speziellen Fallen zur Erho- 
hung der W irksam keit noch m it 
Lochungen yersehen werden kon- 

nen und in bestim mten Abstanden 
von den K analwandungen zu be- 
festigen sind. Eine geringe Erho- 
hung der Einzelwiderstande der- 
artiger Leitungsteile sind haufig das 
kleinere Ubel, das m an gem  in 

Kauf nimmt. Eine etwas kompli- 

ziertere Vorrichtung, die wie die 
vorgenannte ebenfalls der Installa- 
tion durch einen Fachm ann bedarf, 
ist diese: Durch Abweichung von 
der geraden Linienfiihrung und 
gleichzeitige VergróBerung der Brei- 

te des Kanals bei gleichbleibender 
Hóhe wird eine A rt Damm kamm er 
geschaffen, die zusatzlich noch eine 
Auskleidung m it schallisolierenden 
Spezialplatten erhalten kann. Die 
Anschliisse an  den H auptkanal und 
die mittlere Verbindung der beiden 
Kriimmer miissen m it Zwischen- 
lagen aus elastischen Dammstreifen 
hergestellt werden. Untersuchun- 
gen haben ergeben, daB Liiftungs- 
kanale aus deutschem Austausch- 

werkstoff E ternit usw. sowohl hin
sichtlich ihrer Isolierung gegen von 
auBen her anfallende Gerausche ais

VI
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Beiłledern und Daunen
innurgew aschener.doppelt gerei* 
nigter, fcinstcr Q u a litit von

Oscar Frlz,Ulm a.D .56
Bettfedern* und Dtunen«F>brik 
V erk tu f nur an W iedenrerkaufer

auch in bezug auf die Unterdriik- 
kung der Gerauschfortpflanzung 
im  Innern der Kanale sogar eine 
gewisse tlberlegenheit gegenuber 
anderen friiher haufig verwendeten 
Materialien besitzen. H. D.

„N eu e  G eb rau ch sm ó b e l“

betitelt sich ein Sammelwerk mit 
zahlreichen Abbildungen nach Mei- 
sterstiicken der Kerschensteiner- 

Gewerbeschule zu Miinchen; ais 
Herausgeber zeichnet fur die Di- 
rektion der Schule Max Wieder- 
anders, der Leiter der Meisterschule 
fur das Schreinerhandwerk. Die 
Auswahl hat sich auf Anrichten, 
Geschirrschranke, Schreibschran-

ELECTRO-STAR G e r a le :S ta u 6 s a u g e r , B c fm e r  u f n i  
in a S e n  fa c h g e s c h ó f te n  e rh a C tt ic f i!

RO BE R T SCHOETTLE
Komm.=Ges.

Reichenbach /  Fils 74, W iirttembg.

ke, Schreibtische und K asten be- 
schrankt; daneben sind Kleinge- 
rate, Intarsien, Polsterer- und 
Drechslerarbeiten in etlichen Pro- 
ben vertreten. Sauber und hand- 
werklich tadellos im K onstruk- 
tionsgedanken wie in  der Ausfiih- 
rung, von den jungen Meistem 
vielfach fu r eignen Gebrauch her- 

gestellt, bringen diese schlichten, 
sorgsam erwogenen Stiicke einen 
herzhaften deutschen Móbel-Alltag 
vors Auge, unter Vermeidung alles 
Ausgefallenen und Reizhaften, doch 
m it schónem Einsatz naheliegender 
Schmuckelemente, wie Maserung, 
leichte Schnitzerei, Einlegearbeit, 
Dreherei und Kombination ver- 
schiedener Holzer. In  Aufbau und 
Gliederung besteht zwischen den 
einzelnen Leistungen eine gewisse 
Ahnlichkeit; so ergibt sich ein 
durch Ruhe angenehm beriihrendes 
Gesamtbild. Der Erziehungsweise 
der Schule stellen diese Arbeiten 
ein treffliches Zeugnis aus; dem 
Tischlermeister in Stadt und Land 
werden sie Anregungen und W inkę 
geben kónnen, die ihn fordem. Das 
gut ausgestattete W erk ist 1939 
im Verlage der Druckerei Hans 
Rósler in Augsburg erschienen. M.

IN N E N -D E K O R A T IO N
Postscheckkonto Stuttgart 454

Var god aberopa Eder pa »Innen-Dekoration« vid forfragning
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e s  w i r e  (a d i r e k t

wenn man Jet)t, wo es schon mai Liefer-oder Transport* 

sdiwierigkeiten gibt, den Kunden durch sein Schwel* 

gen andeuten wolltei Gute Nacht, wir haben uns nichts

mehr zu sagen.’

Nein, die deutsche Wirtschaft wirbt weiter, denn 

es geht ihr um die dauernde Verbundenheit mit dem 

Verbraucher, es Hegt ihr daran, ihn zu beraten und 

aufzuklaren. - Werbung ist eine volkswirtschaftliche 

Mabnahme auf lange Sicht, deshalb werben wir weiter,

a u c h  i m K r i e g e l

Hauptschriftleiter: Dr. Moritz Hauptmann
V erlagsleiter: Hermann Carl /  V erlagsanstalt A lexander Koch G .m . b .H . /  A nzeigenleiter: W erner Roestel, samtlich in S tu ttgart /  Preisliste 4

Druck : D eutsche Verlags*Anstalt S tu ttgart
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M I T A R B E I T E R  A M K U R H A U S  B A D  S A L Z U N G E N

ł- & & $ & d e H p u h Z ’

Kurhaus, Festsaal und Wandelhalle

in Guro-Edelputz Nr. 60
S c h a b e p u t z  mi t t e l  E i e r s c ha l en t on

GURO
EDELPUTZ

Fabrikation und Ausfuhrung:

GUSTAV ROTH • BAD LEBENSTEIN piERNRUF:  280 
POSTSCHLIESSF 7

V o r b i l d l i c h e
R a u m g e s t a l t u n g

Innenausbau

Serien- und Einzelm óbel
nach eigenen und gegebenen Entwurfen 

GroBe Ausstellung fertiger Einrichtungen 

Sonderabteilung: W ohnstatt-M obel

Grofte Spezialabteilung fur

Teppiche - G ard inen  - Stoffe -  Decken

PETERS
Werkstatten fur Wohnungskunst 

W eim ar
Jakobstrafte 16/18 und Schutzengasse 2

AlleParkettbodenimStaatsbadwurdenaus-
gefuhrtvon:

J. B A U ER  ■ W E IM A R
Spezialwerkst. fur Parkett u. StabfuSboden
KohlstraBe 6 R uf 744(3041)
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K U N S T H A N D W E R K L I C H E  W E R K S T A T T E N
S P I N N

BERLIN SW 68. ALTE JAKOBSTRASSE 133 • TELEFON 171008 UND 171061
SA M T L I CHE  B E L E U C HTU N G S K Ó R P E R FOR DAS K U R H A U S  BAD S A L Z U N G E N  W U R D E N  VON UNS 
E N T W O R F E N  UND IN U N S E R E N  K U N S T H A N  D W E R K L  I C H EN W E R K S T A T T E N  A U S G E F O H R T

l e p p k f i  S r a e f
O S K A R  G R A  E F

T e p p i c l i s f a d f -  O c l s n i  i . V

crer J f a t t j m a n n  fur

l e p p i d l *  u .  l f a u f t r a u s f t a t t u n o c n
*

Kefecte fur Das 
iRurtiaus IBaD Sabungen 
Die Heppidie unD lEaufcr

$

Kluftcc unD Ifioftcnanfdilagc bcctitroilligft

T lc u z e iłU c h e  d e k k is c h -  

a u to m a łifc h e J ć u h lu n g

C ^aum kuhlung
Ićjhlsdiranke ,yćjhlze/len,, 

Schaukuhlung

l& n tra l-
y& ih lan lagen

'M th la n la g e n  fu r  a l l e  

S o n d e r z w e c lc e ^ * * *

fru h l^d
, &nb°u 1

Gesellschaft fiir Lindes Eismaschinen A:G
Abteilung: Kleinkaltemaschinen • Siirłh bei Koln

Vi preghiamo di riferirvi sempre alla „Innen-Dekoration“
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« Kio; (Sto^mann
Cetóltmetallbaufiunftftfimie&E

IDtcsOcn {H. 1, jpirnaiftfie Strofa 17
ftrnruf 21811 • fitgtunftrt 1898

ivan .

E D I M I A l ^ ^ A l P l i i r i K I
mit den Kennzeichen bester Qualitat, 

Geschmack und Preiswurdigkeit

l ie fe ra n t:

R u d o l f  WE:STPHAL n a c h f g .
In h a b e r: Paul Dehne W EIM A R  Tapeten- u. Linoleum-Haus

IV
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T e rm iiw e rle g u n g

Der Einsendungstermin der Ar- 
beiten fiir den W ettbewerb zur Er- 
langung von Entwiirfen zu einer 
W andmalerei im Speisesaal des 
Parkheim s in Stuttgart-Berg (vgl. 

Septemberheft 1940) ist vom30.Sep
tember 1940 auf den 1. N o v em b er 
1940 festgesetzt worden.

G lan zen d er E rfo lg  
d e r R eichsm esse  

Leip zig  im  H e rb s t 1940

Die Reichsmesse Leipzig, die von 
der Mehrzahl aller exportierenden 
Betriebe GroBdeutschlands getra- 
gen wird, hat auch im Herbst 1940 
einen hohen volkswirtschaftlichen 

Gewinn erbracht.
Im  Angebot der Reichsmesse, 

das von 6126 Firm en bestritten 
wurde, waren alle Zweige der deut
schen Verbrauchsgiiterindustrie ver- 

treten. Wie immer, hatte die Aus- 
stellerschaft den vom deutschen 
und auslandischen Handel ge- 
schatzten Termin der Reichsmesse 

benutzt, um  ihre neuen Schópfun- 
gen erstm alig den A bnehmem zu 
zeigen. WerkstoffmaBig w aren die 
Aussteller den Forderungen des 
Vierjahresplanes gerecht geworden, 
geschmacklich hatte m an sich mehr 
und m ehr den schlichten deutschen 

Form en angepaBt. Eine Anzahl 
Firmen zeigte bereits Muster, die 
fiir den Nachkriegsabsatz bestimmt 

waren.
Samtliche Gaue des GroBdeut- 

schen Reichs waren entsprechend 

ihrer industriellen Zusammen- 

setzung und ihrer Verpflichtung zur 

Reichsmesse im  Angebot ver- 
treten. Die gróBte Zahl der Aus
steller stellten die Gebiete, die be- 
sonders exportabhangig sind, wie

Beide gehoren zusammen, denn die 

Farben leben ja erst vom Licht und 

durch das Licht. Seitdem eine neue, 

gesundere Auffassung vom Wohnen 

sich GeltungverschafFthat,durchdringt 

das Sonnenlicht all unsere Raume.Nun 

haben auch die Farben der Polster-
Sachsen, die Reichshauptstadt, 
Thiiringen, Rheinland usw.

Die 96351' qm von den Ausstel- 
lern belegte Flachę (ohne Gange, 
Treppenhauser, Vorhallen usw.) 
yerteilte sich auf 22 MeBpalaste, 
in denen auf insgesamt 90 Stock- 
werken das branchenmaBig ge- 
gliederte Angebot in  einer Voll- 
standigkeit zu finden war, die in 
keinem  Zweig anderswo nur an- 

nahernd erreicht wird.
Das Angebot der Ausstellerschaft 

fand lebhaften W iderhall bei den 
Einkaufern. Die Besucher der 

Reichsmesse im  H erst 1940 waren, 
abgesehen von den Ehrengasten, 
durchweg em sthafte Kaufer aus 

allen Zweigen der W irtschaft. Im  
Gegensatz zu anderen Veranstal- 
tungen entfielen die sogenannten 

»Sehleute« im  Besucherkreis voll- 
standig. Auf der Reichsmesse

móbel und Teppiche, der Vorhćnge 

und Kissen einen neuen und schone- 

ren Sinn, und niemand mehr mochte 

ihre raumbildende Kraft missen.Seinen 

schonsten Ausdruck hat derZweiklang 

von Farbę und Licht in den indanthren- 

Farben gefunden: sie trotzen dem 

Sonnenlicht und halten uberdies 

[hćufiger Wasche und Witterungs- 

Einflussen stand.

herrscht das GroBgeschaft; hinter 
jedem Besucher steht das w irt- 
schaftliche Gewicht eines GroB- 
handelsuntemehmens, eines Ein- 
zelhandels-Spezialgeschafts, eines 
Industrie- oderHandwerksbetriebes.

Zur Heranbringung der 103594 
deutschen Einkaufer waren hochste 
Anstrengungen der Reichsbahn 
notwendig, die selbst aus den ent- 
ferntesten Bezirken Sonderziige 
einlegen muBte. Auch die Mehrzahl 
der 5537 auslandischen Einkaufer 
benutzte Sonderziige nach der 
Reichsmessestadt. Fast alle E in
kaufer hielten sich, um  das viel- 

seitige Angebot griindlich durch- 
zuarbeiten, mehrere Tage in Leip

zig auf, so daB sich die bekannte 
Gastfreundschaft der Leipziger Be- 
vólkerung wieder voll auswirken 

konnte.

Unter der deutschen Besucher- 

schaft fielen besonders die Kauf- 
leute aus den neuen deutschen Ost- 
gebieten auf. An der Spitze der 
auslandischen Einkaufer standen 
die Niederlande, die 964 Kaufleute 
entsandten. Einen fast ebenso star- 
ken Besuch wieś D anem ark m it 
889 Einkaufern auf. HoheBesucher- 
ziffern erreichten fem er Schweden, 
Belgien, Italien, Jugoslawien und 
die Schweiz. Siidosteuropa w ar m it 
720 E inkaufern vertreten. Beson- 

dere Beachtung fanden die K auf

leute aus den iiberseeischen Ge- 

bieten, die ihre Kaufe fiir »sofort 

nach Kriegsende« tatigten. Das 

Protektorat Bóhmen und M ahren 

und das Generalgouvemement w a

ren ebenfalls in starkem  Umfange 

ais K aufer erschienen.

Die auslandischen Einkaufer wa
ren ebenso wie die hochgestellten 
Persónlichkeiten des Auslandes und 
die in erheblicher Zahl vertretene 
auslandische Presse auf das tiefste 
beeindruckt, eine derartige Fulle 
an  W aren zu sehen, wie sie eben 
nur die Reichsmesse Leipzig bieten 
kann. Im  allgemeinen konnten die 
Auftrage der auslandischen E in
kaufer ohne Schwierigkeiten her- 
eingenommen werden. Dem stark- 

sten auslandischen Interesse begeg- 
nete die Gruppe Textilwaren und 
Bekleidung. Es folgen Haus- und 

Kiichengerate, Porzellan- und 

Steingutwaren, Galanteriewaren, 

Lederwaren, M usikinstrum ente, 
Spielwaren, Schmuckwaren, Pa- 

pierwaren und Sportartikel. Be- 

merkenswert w ar auch das Aus- 

landsgeschaft in den ubrigen Grup- 
pen, insbesondere in der Gruppe 

Rundfunk. U nter den K auferlan- 

dern standen an  erster Stelle die 
Niederlande. Es folgen dem W erte

Bij het schrijyen op advertentien wordt men beleefd verzocht „lnnen-Dekoration“ te yermeiden
v
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der Auftrage nach Norwegen, Bel- 
gien, Danemark, Rumanien, Ita- 
lien, Schweden, Jugoslawien, die 
Schweiz, Finnland, Ungarn, der 
Iran, Bulgarien, Griechenland und 
die Slowakei. Genaue Ziffern iiber 
die durch die Messe ausgeloste 
Ausfuhr wird auf Grund der Aus- 

stellerangaben der Anfang Oktober 
erscheinende Ergebnisbericht des 
W erberats der deutschen W irtschaft 
bringen.

Die Reichsmesse Leipzig im 
Herbst 1940 stand ganz im  Zeichen 
des sich bildenden kontinental- 
europaischen W irtschaftsraumes. 
Ihre starkę Anziehungskraft, die 
sie seit Generationen ausiibt, gibt 
ihr ein natiirliches Ubergewicht 
iiber alle Messen Europas. Ihre 
umfassende GróBe und die seit jeher 
starkę Beteiligung des Auslands 
geben der Reichsmesse die Fiihrung 
im europaischen Handel m it Fertig- 
waren und machen sie zu dem Aus- 
falltor der gesamteuropaischen 
W irtschaft nach den auBereuro- 
paischen Gebieten.

AuBer den deutschen Ausstellern 

beteiligten sich diesmal 359 Firmen 
fast aller Branchen aus dem Aus- 
lande. 19 Staaten, davon drei auBer- 
europaische, hatten die Messe m it 
Kollektivausstellungen beschickt.

★

fasi geraasd^/cs~59Ucóef/e
nut cScńlitfen odep Badem

ELECTRO-STAR G e m te :S ta u 6 s a u g e r.H c fm e r u jm . 
in  o  H en < fE ichgescńó ften  e rh a C ifich !

RO BERT SCHOETTLE
Komm.=Ges.

Reichenbach / Fils 74, Wiirttembg.

Es waren dies Belgien, Brasilien, 
Bulgarien, Danemark, Finnland, 
Griechenland, der Iran, Italien, 
Japan, Jugoslawien, Luxemburg, 
die Niederlande, Norwegen, Ru
manien, die Schweiz, die Slowakei, 
Ungarn, die UdSSR. sowie das 
Protektorat Bohmen und Mahren.

Die auslandischen Aussteller er- 
zielten bemerkenswerte Umsatze 
im Geschaft m it dem deutschen 
Einfuhrhandel, aber ebenso m it der 
aus dem Auslande erschienenen 
Kundschaft. An den Standen der 
auslandischen Aussteller wurden 
ais Kaufer vor allem die Nieder
lande, Norwegen, Belgien und 
Schweden festgestellt. Auch Tran- 
sitgeschafte wurden in erheblichem 
Umfange getatigt, sowohl durch 
deutsche ais auch durch auslan- 
dische Transithandler.

Der deutsche Handel suchte sich 
nicht nur fiir die W intermonate 
einzudecken — sofern dies nicht 
schon durch die Auftrage zur dies- 
jahrigen Friihjahrsmesse erfolgt 
w ar — , sondern disponierte auch 
fiir das kommende Friihjahr. Dabei 

w ar es erstaunlich, daB trotz der 

tjberbeschaftigung der Industrie 
in zahlreichen Zweigen der Messe 
umfangreiche Auftrage angenom- 
men wurden, dereń Ausfuhrung

VI
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móglich sein wird. W enn auch die 
vereinbarten Lieferfristen nicht in 
allen Teilen den W iinschen der 
Kaufer entsprachen, so wickelte 
sich das Geschaft doch harmonisch 
und zur Zufriedenheit aller Betei- 
ligten ab. Der Betrieb an den Stan- 
den war bis zum MesseschluB 
auBerordentlich rege; er war we- 
sentlich lebhafter ais zu m ancher 
Friedensmesse.

Die Reichsmesse Leipzig hat sich 
wiederum ais volkswirtschaftlich 
wertvolles Instrum ent erwiesen. 
Die hohen Aufwendungen der Aus- 
steller sind durch Geschaftsab- 
schliisse belohnt worden, dereń Ge- 
samthóhe sich vorlaufig auf rund 
300 Millionen Reichsmark schatzen 
laBt. Mit einem wirtschaftlichen 
GroBerfolg schloB die zweite Reichs
messe im Kriege ab und hinterlieB 
im Auslande einen tiefgehenden 
Eindruck von der deutschen W irt- 
schaftskraft. Sie w ar wie ihre Vor- 
gangerin im Friihjahr dieses Jah^es 
ein weiterer Beitrag zum Sieg im 
Kampf um  die wirtschaftliche Neu- 
gestaltung Europas.

N eue Leitung  
d e r S tu ttg a rte r  Kunst- 

g ew erb esch u le
Im Einvernehmen mit dem H erm  

W irtschaftsminister und mit Zu- 
stimmung des H erm  Reichsstatt- 
halters hat der Herr Kultminister 
den Oberregierungsrat Dr.-Ing. 

G re ts c h  beim Landesgewerbemu- 

seum, Abteilung Sammlungen, 
kommissarisch zum zeitweiligen 
Leiter der K unstg ew erb esch u le  in 

Stuttgart bestellt. Dr.-Ing. Gretsch, 
der sein bisheriges Amt daneben 
fortfiihrt, h a t seine neue Tatig- 
keit am  1. Oktober dieses Jahres 
ubernommen.

N euregelung  d er M óbel- 
p ro d u k tio n  w ah ren d  

des K rieges
Die Reichsstelle fiir W aren ver- 

schiedener A rt hat am 13. Juli eine 
Anordnung iiber d i e s e r i e n m a B i -  
ge H e r s t e l l u n g  von  Mobe ln  

erlassen, die am 20. Juli 194° *n 
K raft getreten ist. Sie gilt nicht in 
den eingegliederten Ostgebieten. 
Hiernach bedarf die serienmaBige 
Herstellung von Mobeln der Ge- 
nehmigung der »Reichsstelle fiir 
W aren verschiedener Art<«. Die Ge- 
nehmigung wurde allgemein, je- 
doch unter Auflagen iiber Art, Her- 
stellungsweise, A usstattung und 
Menge der herzustellenden Mobel 
erteilt. Die Auflagen betreffen vor 
allem Preise und Holzverbrauch. 
SerienmaBig im Sinne dieser An
ordnung ist die gleichzeitige Her
stellung, und zwar bereits im Zu- 
schnitt — von mindestens 3 Stiick

4 ,
das

synthetische
Pergament
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m it gleichen GróBen. Ausgenom- 
men von der Regelung sind die 
Biiro-, Schul-, Kiihl-, Polster-, 
Korb- und Metallmóbel. Die serien
maBige Herstellung von Mobeln 
ist nur noch in drei Preis- und Giite- 
klassen zulassig. Jede Firm a ist 
verpflichtet, mindestens 50 Prozent 
ihrer Mobel (gemessen an der 
Stiickzahl) in der billigsten Klassel, 
von der Klasse II hóchstens bis zu 
35 Prozent, von der Klasse III bis 
zu hóchstens 15 Prozent zu liefern. 
— Ab 16. September 1940 durfen 
neue Muster nicht m ehr hergestellt 
werden.

Klasse I : Mobel, die dringend 
in der Kriegswirtschaft notwendig 
sind, aus móglichst nur einhei- 
mischem Materiał, ohne Verwen- 
dung iiberseeischer Hólzer und 
Furniere. Zierbeschlage, Schar- 
niere, Schrank- und Bettbeschlage 
usw. eisen-metallsparend. Es sind 
die von den Fachorganisationen 
der Hersteller genehmigten eisen- 
und metallsparenden Ersatzkon- 
struktionen anzuwenden. Vorrate 
friiherer Beschlagearten aus Metali 
oder Eisen durfen aufgearbeitet 
werden. Es handelt sich hier um 
einfache, aber gute und preiswerte 
Wohnmóbel, in erster Linie fur die 
Besatzungstruppen, die Riickwan- 
derer in den Westgebieten und aus 
den óstlichen Randstaaten, fiir 
Inhaber von Ehestandsdarlehen usw.

Klasse II: Mobel, die in der 
Kriegswirtschaft notwendig sind, 
fiir die der Kaufer aber gewillt und 
in der Lagę ist, einen etwas hóheren 

Preis anzulegen, ohne Verwendung 
iiberseeischer Hólzer und Furniere, 
gleichfalls m it eisen- und metall
sparenden Ersatzkonstruktionen. 
Die Preise der Mobel dieser Klasse 
liegen durchschnittlich um die 
Halfte hóher ais in Klasse I.

Klasse I I I : Mobel aller Arten und 
Preisklassen, die nicht an serien
maBige Herstellung gebunden sind. 
Die W aren miissen fiirExport geeig- 
net sein. Hier durfen die Vorrate 
von exotischen und wertvollen Fur- 
nieren, Beschlagen und anderen zur 
Zeit schwer zu beschaffenden Ma- 
terialien verarbeitet werden, jedoch 

sind die Entwiirfe materialsparend 
zu gestalten. Zur Fabrikation der 
Mobel in dieser Klasse sind nur Her
steller berechtigt, die nachweislich 

bei der Priifungsstelle holzverar- 
beitende Industrie oder bei der 
Ausfuhrstelle des deutschen Hand- 
werks ais Exportlieferanten fiir 
Mobel zugelassen sind. Die Fach

organisationen kónnen die Her
stellung verbieten, wenn sie im 
Interesse der Kriegswirtschaft 
nicht erforderlich ist.

Tudakozódsis esetćn tessek kerem a »Innen-Dekoration« -ra hivatkozni
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KURHOTEL SALZUNGEN .TERRASSE UND FRE1TREPPE® GARTNER1SCHE ANLAGEN: MEYER-JUNGCLAUSSEN—BAD BERKA

DAS THURINGISCHE STA ATS BAD SALZUNGEN
ARCHITEKT: ERNST FLEMM1NG-WEIMAR

Der Salzreichtum seiner Quellen und die giinstige 
Lagę am Siidabhang des Thiiringer Waldes zwi- 

schen Eisenach und Meiningen haben Bad Salzungen 
schon friih ein Bekanntwerden gesichert. Und wenn 
Tacitus von den Kampfen der Hermuduren und Chat- 
ten um die Salząuellen am Hercynischen Wald berich- 
tet, so wissen wir heute, daB hier die Quellen von Bad 
Salzungen gemeint sind, die mitihrem Solegehalt von 
27 Prozent zu den starksten in Deutschland gehoren.

Konnte man noch vor wenigen Jahren allgemein 
die Auffassung hóren, daB Bad Salzungen nur von 
Gasten aufgesucht werde, die wirklich krank seien, 
da es auBer seinen Heilmitteln kaum etwas zu bieten 
habe, so trifft das heute keineswegs mehr zu. Seitdem 
Salzungen im Jahre 1937 zum thiiringischen Staats- 
bad erklart wurde, hat es einen groBziigigen Ausbau 
erfahren, dessen erster Bauabschnitt vor kurzem mit 
der Fertigstellung der neuen Kurhausanlage vollendet

wurde, die ganz dazu geeignet ist, Bad Salzungen zu 
einem international bekannten Kurort zu machen. 
Durch seinen behaglich-noblen Stil, der sich weit iiber 
ein provinzielles Niveau erhebt, diirfte das Kurhotel 
richtunggebend sein nicht nur fur die iibrigen Kurorte 
Thiiringens, sondern auch anderer deutscher Land- 
schaftsgebiete. Hinsichtlich der GroBe und Bettenzahl 
mag es hinter den Bauten unserer altberiihmten Bade- 
orte zuriickstehen, nicht aber in seiner baulichen Hal- 
tung, die jene anziehende Atmosphare schafft, in die 
man immer wieder gerne eintaucht.

Der Fremde sollte sich dem Kurhaus zuerst von der 
Seeseite nahen; so sieht er es gleich von seiner einzig- 
artigen Schauseite vor sich, mit der es am Ufer des 
Burgsees aufgebaut ist. Das reiche Griin der schónen 
alten Parkanlagen, das blaue Wasser des Sees und die 
zahlreichen Villen, die zwischen den Baumen hervor- 
lugen, schaffen eine zwanglos-heitere Stimmung, wie

1940. X. 1
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wir es uns von einem idealen Kurort wiinschen, in 
dem wir einmal fur einige Wochen oder Monate 
ungestort unserer Gesundheit leben konnen.

Dieser festlich-groBziigige Eindruck, den der Frem- 
de schon von weitem erhalt, wenn er das Kurhaus mit 
dem anschlieBenden Festsaalgebaude in seiner strah- 
lenden Helligkeit iiber dem Wasser aufragen sieht, 
wird beim Naherkommen noch gesteigert durch die 
breitausladenden, blumengeschmuckten Terrassen, 
die sich iiber eine beąueme Freitreppenanlage allmah- 
lich zum See abstufen und den Ubergang vom Haus 
zur Landschaft fast unmerklich machen.

Der die ganze Wasserfront begleitende Balkon, ge- 
tragen von einer schlanken Stiitzenreihe, die feinge- 
gliederten Fenstertiiren mit den schmalen, lichtgrau 
getónten Klappladen vor den Gastezimmern und die 
hohen Terrassentiiren des Erdgeschosses verdienen 
ebenfalls Erwahnung, da sie nicht unwesentlich zu 
dem unauffallig vornehmen Charakter des Kurhauses 
beitragen, der seiner Zweckbestimmung in iiberzeu- 
gender Weise Ausdruck verleiht: kultureller und gei- 
stiger Mittelpunkt des Badelebens zu sein, der dauern-

de Anziehungskraft ausiibt, gleichzeitig aber auch 
ruhebediirftigen Gasten ein behagliches, gepflegtes 
Heim fiir einen langeren Aufenthalt bietet.

In den meisten Fallen wird der Besucher jedoch den 
Zugang zum Kurhaus von der Stadtseite wahlen 
durch eine der schmalen mit richtigen alten thiiringi- 
schen Schieferhausern bestandenen SeitenstraBen, die 
vom Salzunger Marktplatz zum See hinabfiihren. In- 
mitten dieser kleinstadtischen, altvaterlichen Enge 
plótzlich einen so groBziigigen modernen Bau vor sich 
aufragen zu sehen, ist so iiberraschend, dafi man un- 
willkiirlich seine Schritte verlangsamt, um diesen 
reizvollen Kontrast von Gegenwart und Vergangen- 
heit, die hier unmittelbar aneinander grenzen, noch 
etwas langer zu genieBen, bis man unversehens vor 
dem Haupteingang steht (Abb. S. 279), der, vonzwei 
Laternen flankiert, ais einzigen Schmuck das ein- 
pragsame neue Wahrzeichen des Staatsbades Salzun- 
gen tragt, das gleichfalls von dem Architekten Flem- 
ming entworfen wurde. Es zeigt die Strahlen des 
Brunnens ais zwei groBe S aus der Schale aufsteigend, 
mit dem Datum der Fertigstellung des Baues: Mai 1939.
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Wenn wir auf diesem Schmuckhof, der in seiner 
reizvollen Gestaltung an dielntimitat alter SchloBhófe 
erinnert, Umschau halten, kónnen wir uns ungefa.hr 
rekonstruieren, welche Schwierigkeiten der Bauplatz 
auf dem verhaltnismaBig schmalen Ufer zwischen 
dem See und dem stark ansteigenden Berghang dem 
Architekten bot und welch hohes Kónnen dazu erfor- 
derlich war, um eine Lósung zu finden, die allen An- 
forderungen gerecht wurde, ohne jedoch die Schón- 
heit des Gelandes zu beeintrachtigen. Ein Hinein- 
bauen in den stark ansteigenden Berghang verbot sich 
deshalb schon von vornherein, zumal dadurch auch 
die Zufahrt unmóglich gemacht worden ware. Ande- 
rerseits verlangten aber Hotel, Garagenanlage, Hof 
und Promenadenweg am See eine ausreichende Tiefe. 
So blieb nichts anderes iibrig, ais das Baugelande 
durch Anschiittungen in den See vorzuverlegen und 
die sich daraus ergebenden konstruktiven Notwendig- 
keiten mit in Kauf zu nehmen.

Der schlechte Baugrund erforderte eine Pfahlrost- 
griindung bis zu 23 m Tiefe. Dariiber hinaus aber 
zwang er zu einer gleichmaBigen Yerteilung der Auf-

lasten, wodurch die Anordnung von Saulenstellungen 
in den Gesellschaftsraumen unumganglich wurde; 
denn die Gefahr ungleichmaBiger Setzungen mit 
Rissebildungen muBte allein schon im Hinblick auf 
die wertvollen und komplizierten sanitaren Installa- 
tionen des Baderfliigels unbedingt vermieden werden. 
DaB diese Ausfiihrung, die zudem den Vorteil hatte, 
eisensparend zu sein, sich bewahrt hat, wird dadurch 
bestatigt, daB bis heute noch keinerlei Rissebildungen 
aufgetreten sind.

Trotzdem reichte der derart erweiterte Bauplatz 
nicht aus, um die Kiichenanlage in gleicher Ebene mit 
den Gesellschaftsraumen anordnen zu kónnen, wie es 
der Architekt urspriinglich beabsichtigt hatte, so daB 
diese ins UntergeschoB gelegt werden muBten. Durch 
giinstige Verkehrswege zu den Aufziigen und den Aus- 
gabestellen im ErdgeschoB ist dieser kleine betriebliche 
Nachteil jedoch weitgehend wieder ausgeglichen.

Es zeugt von groBer Meisterschaft, daB es Flem- 
ming gelungen ist, das urspriingliche Geprage der 
Landschaft zu wahren und dennoch eine Anlage zu 
schaffen, die uberall klar und weitraumig wirkt und
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selbst im Innern nirgends ein Gefiihl von Enge auf- 
kommen laBt. Verstarkt wird dieser Eindruck noch 
durch die groBen Fenster und Terrassentiiren, die 
Licht und Luft ungehindert in alle Raume hineinlas- 
sen und einen herrlichen Ausblick auf den See, die 
Parkanlagen und die Berge im Hintergrund gestatten.

Das gilt gleicherweise von der zentral gelegenen 
langgestreckten Empfangshalle (Abb. S. 280 -282), in 
der man um niedrige rundę Eichentische in beąuemen 
Polstersesseln sitzend, dem bunten Leben und Treiben 
auf der Seeterrasse genau so gut zuschauen kann, wie 
von dem anschlieBenden Speisesaal oder dem Kaffee- 
Restaurant und dem Lesezimmer. Denn alle diese 
Raume sind zur Wasserseite orientiert und durch 
hohe Fenstertiiren mit der Terrasse verbunden, die 
dadurch zum erweiterten Wohnraum wurde.

Ihrer Aufgabe entsprechend sind die Gesellschafts- 
raume in der Farbgebung gegeneinander abgestuft, in 
der kiinstlerischen Durchbildung lassen sie jedoch 
eine einheitliche Linienfuhrung erkennen, die alle 
Raume zu einem geschlossenen Komplex zusammen-

faBt. Wir konnen hier die gleiche taktvolle Zuriick- 
haltung beobachten, die Flemming auch bei der Ge- 
staltung des AuBeren iibte. Auf iiberraschende Origi- 
nalitat und dekorativen Reichtum, der sich nur zu 
schnell iiberlebt, verzichtete er; dafiir war er aber um 
so mehr auf eine gediegene handwerkliche Ausfiih- 
rung, die ihren Wert auch iiber den Tag behalt, und 
auf die Erzielung harmonischer Raumstimmungen 
bedacht, wohl wissend, daB die psychischeEinwirkung 
auf den Kurgast genau sowichtig ist wie die physische.

MitAusnahme der Empfangshalle, die weiBen Edel- 
putz an Wanden und Decke erhielt, finden wir in allen 
Gesellschaftsraumen Holzvertafelungen und Stuck- 
decken, die in Verbindung mit den sorgsam dazu ab- 
gestimmten Mobelbeziigen, Fensterdekorationen und 
Teppichen einen wirkungsvollen Rahmen fiir festliche 
Veranstaltungen abgeben, gleichzeitig aber auch ein 
Gefiihl lebenssteigernder Wohnlichkeit vermitteln, das 
den Aufenthalt zu jeder Tageszeit angenehm macht.

An erster Stelle verdient hier der groBe Speisesaal 
erwahnt zu werden (Abb. S. 284), dessen naturfarbene
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jene dezente Atmosphare zu erzielen, in der es sich 
nicht nur gut tanzen, sondern auch anregend plau- 
dern laBt; denn das dunkle Schwarzbraun der bis 
unter die Decke reichende Makassarvertafelung wirkt 
keineswegs monoton, zumal es durch die Sessel in 
Beige und Rot und das vergoldete Ziergitter, das die 
Barnische vom Hauptraum trennt, weitgehend aufge- 
hellt wird. Die Thiiringer Schanke und die Ratstrink- 
stube werden von denen bevorzugt werden, die die 
solide Einfachheit eines Bierlokals lieben (Abb. S. 287).

Ais eine besondere Annehmlichkeit fiir die Kur- 
gaste muB die Moglichkeit zur Durchfiihrung der 
Badekur im Ostfliigel des Hauses selbst angesprochen 
werden, ob es sich nun um Sol-, Moor- und Kohlen- 
saurebader handelt oder um Inhalationen, die in den 
mit allen Spezialapparaten ausgestatteten Inhala- 
tionsraumen verabreicht werden. Unabhangig von 
Jahreszeit und Witterung kónnen sie so die Kurmittel 
gebrauchen. Die groBen Ruheraume ermóglichen es 
ihnen, sich von den Anstrengungen des Bades zu er-

holen, falls sie nicht zu diesem Zweck auf ihre Zim- 
mer zuriickkehren wollen, die ihnen alle nur erdenk- 
lichen Beąuemlichkeiten bieten, so daB selbst der ver- 
wóhnteste Gast nichts vermissen wird (Abb. S. 288 / 
289). Die hellen Birken-, Kirschbaum- und Rtistern- 
mobel, die beste Handwerksarbeit reprasentieren, da- 
zu die pastellfarbenen Tapeten und duftigen Vorhange 
verleihen jedem Zimmer eine wohnliche Notę, der 
sich auch die sorgsam gerahmten Reichsdrucke ais 
Wandschmuck stilvoll einfiigen.

Zum SchluB sei noch die ideale Zusammenarbeit 
von Bauherr und Architekt erwahnt, die nicht un- 
wesentlich zum Gelingen des Werkes beitrug. Denn 
nur dadurch, daB die yerantwortlichen Manner Thii- 
ringens: Reichsstatthalter Sauckel, Ministerprasident 
Marschler und Staatsbankdirektor Bierwerth dem 
Projekt ihre volle Unterstiitzung gewahrten, war es 
móglich, eine Anlage zu schaffen, die unter die be- 
merkenswertesten Bauschopfungen der letzten Jahre 
gezahlt zu werden yerdient. -  a r c h it e k t  h a n s  h e n n ig e r
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SYMBOLGEHALT IN BAUFORMEN

Symbolwerte haften an vielen Dingen, und kein Be- 
reich unsrer Sinnlichkeit ist davon ausgenommen. 

Das Wort >>Symbol« bedeutet dem Grundsinne nach 
»Erkennungszeichen«. Es wird im neueren Sprachge- 
brauch fast ausschlieBlich verwendet zur Bezeich- 
nung eines sinnfalligen Gegenstandes, der auf einen 
geistigen Sachverhalt hinweist. Wiirdentrager, Ko- 
nige, Heilige, Gotter fiihren Merkzeichen ihres Amtes, 
ihrer Macht und Wirkung mit sich; Nationen, Ideen, 
Glaubensgemeinschaften haben ihre Fahnen, Wap- 
pen und Sinnbilder. Manchen von diesen Zeichen ist 
der Symbolwert historisch zugewachsen, wie etwa 
dem Kreuz, der Wolfin Roms. Fesselnd ist aber na- 
mentlich das Gebiet der »Ursymbolik«, bei dem essich  
darum handelt, dafi dingliche Gegebenheiten von Na
tur aus eine geistig-seelische Bedeutsamkeit entfal- 
ten. FaBliche Beispiele dafiir bietet uns die Symbolik 
der Geruche. Frische, klare Diifte wie die von Blumen

und Friichten, von Erde und Wasser lenken von selbst 
auf Vorstellungen des triumphierendengeschópflichen 
Lebens, wahrend der Duft des Weihrauchs auf ent- 
legene, »hohere« Welten deutet, die mit dem natur- 
haften Dasein wenig zu tun haben.

Ebenso unmittelbar spricht auch der Symbolwert 
gewisser Architekturmotive an, etwa der Saule, des 
Rundbogens, der Kuppel. Ihr Symbolwert ist unab- 
hangig von der Tatsache, daB diese Elemente seit vie- 
len Jahrhunderten im Dienste etwa des Tempel- und 
Kirchenbaus oder des staatlichen Reprasentations- 
baus gestanden haben. Die Saule wird auch im profa- 
nen Gebrauch etwas von dem Ragenden und Statt- 
lichen behalten, das ihr ais Naturform anhaftet, so wie 
sie es schon lange besaB, ehe Menschen in Stein ge- 
baut und an Tempel gedacht haben; denn Saulen 
standen in den Waldern feierlich beieinander ais die 
Stamme der Buchen, der Zedern und Tannen, und es
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fehlte auch nicht das Netzgewólbe, das sich aus den 
aufstrebenden Asten und Zweigen im Laubwerk zu- 
sammenwob. Abseits von allen geschichtlichen Zu- 
sammenhangen wirkt in diesen ausdrucksvollen Bau- 
Elementen ein ursymbolisches Leben, und dessen tra- 
gender Grund liegt darin, dafl der Mensch sich allen 
sinnlichen Eindriicken gegeniiber ais eine E in h e it  
verhalt, ais in sich zusammenhangendes Wesen, das 
mit Gedanken auf Eindriicke, mit leiblichen Sensa- 
tionen auf Geistiges antwortet. Ais Wackenroder vor 
anderthalb Jahrhunderten vom Bild der Peterskirche 
begeistert wurde, war sein hochstes Wort iiber sie, 
daB er die Ursymbolik in ihren Formen hervorhob: 
Er pries in ihrem Anblick die Architektur ais eine 
»sehr edle Kunst, die, alle menschliche Gestalt und 
Sprache verachtend, denen die samtlichen iibrigen 
Kiinste dienstbar sind, allein darauf stolz ist, ein 
machtig groBes, sinnliches Bild der schónen Regel- 
maBigkeit, der Festigkeit und ZweckmaBigkeit, die- 
ser allgemeinen Ur- und Musterbilder in der mensch- 
lichen Seele, vor unser Auge zu stellen«. Von dieser 
Seite angesehen, geht die Architektur deutlich mit der 
Musik zusammen ais mit derjenigen Kunst, die sich

am offensichtlichsten im ewig frischen Stoffe der see- 
lischen Grundregungen bewegt. Raum, wie ihn der 
Architekt im Innenbau handhabt, ist fast ebenso un- 
mittelbar zur Seele, wie die Tonę und Tonfolgen; und 
selbst die bescheidene, zweckgebundene Leistung des 
Wohnraumarchitekten hat ihre Wurde und Freiheit 
in der Teilhabe an jener Symbolik. Sie verwaltet 
Raumerlebnisse, welche das Gemiit anreden und in 
bestimmte Schwingungen setzen. Es sind nicht die 
pathetischen GroBempfindungen, die hier das Feld be- 
herrschen, sondern die taglichen, kleineren Lebens- 
gefiihle, die Empfindungenschóner Raumweite, rhyth- 
mischer Ordnung, wechselnder Lichtverhaltnisse usw.

Wir sehen gerade im modernenReprasentationsbau 
die Symbolkraft der Bauformen wieder viel bewuBter 
und ausgiebiger in Ansatz gebracht ais in jiingerer 
Vergangenheit. Gewaltige Abmessungen, majesta- 
tische Wandgliederungen bringen in Staatsraumen 
der Gegenwart die Kraft und Hoheit nationaler Ge- 
fiihle zum Ausdruck. Wir machen die Erfahrung, daB 
Architektur, wie ihre Formen das Machtige symboli- 
sieren, auch ihrerseits nur durch starkę, artikulierte 
Zeitgefiihle den entscheidenden Auftrieb erlangt.
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»TH0R1NGER SCHANKE IM UNTERGESCHOSS« DECKE, WANDVERKLE1DUNG UND MOBEL: LARCHE NATUR MATTIERT 
TISCHPLATTEN: AHORN, SAULEN: STAMPFBETON GEKRONELT, KLINKERBODEN, DECKENLEUCHTEN : SCHMIEDEE1SEN

Dies hat sich in der Geschichte der Baukunst an vielen 
Stellen gezeigt. Nicht vom Reichtum lebt die Archi
tektur, auch nicht von der bloBen Macht; sie lebt von 
kraftvollen, plastischen Gefiihlen, von geistbeschwing- 
tem, charaktervollem Menschentum. Sie bliiht auf in 
Zeiten, da das menschliche Leben die »Randgewalten« 
spiirt, die sein Feld bedrohend und begeisternd umge- 
ben. Mag einzelnen Geschlechtern da und dort die 
harte, niichterne Bindung des Bauens an Zweck und 
Wahrhaftigkeit zur guten Schule gedient haben -z u m  
vollen Augenaufschlag kommt die Architektur nur 
dort, wo sie iiber die Zweck- und W ahrhaftigkeits- 
frage hinauswachst in die Zonę des reinen Aus- 
drucks, wo sie schwungvolle, uberprivate Gefiihle 
und Gedanken ais eigentlichen Stoff ihres Bildens 
gewinnt. »Ich will von meinem Baumeister,« sagte 
einst ein Furst, »daB er GroBes denkt, Gott fiirchtet 
und Feuer in der Seele hat. Er soli kalt sein wie 
Eis, wenn sich mein Blut in weiten Entwiirfen er- 
hitzt; aber wenn mir in den taglichen Geschaften des 
Staates die Glut verflogen ist, soli er sie mir in den 
ausgearbeiteten Planen wiederbringen und sie vóllig 
in das dauernde Werk eingie8en.« Es ware im selben

Augenblick um die Architektur geschehen, wenn sie 
je diese Beziehung zum geistigen »Feuer« und den auf 
»Dauer« gerichteten Ehrgeiz verlore. So merkwiirdig 
uns die prunkvollen Nekropolen gewisser asiatischer 
Vólker oder die mit so phantastischem Aufwand er- 
richteten Pyramiden Agyptens beriihren mogen -  in 
ihnen lebt das groBe W issen, daB die Architektur nur 
im Bauen fur die Dauer und fur unvergangliche 
Zwecke zu ihrer eigentlichen Aufgabe gelangt.

Fur die alten Volker hatte nur die Totenwelt, das 
unbedingte Jenseits des Lebens, die Markę der Dauer. 
Schon die Griechen aber sahen Ewiges auch im Dies- 
seits, und den spateren Jahrhunderten hat sich der 
Schwerpunkt des Daseins immer mehr in die Tagwelt 
verlegt, wo die Machte des starken Lebens das Zepter 
fiihren. Geblieben aber ist der Architektur das Wissen, 
daB sie sich am hóchsten erfullt, wo sie dem Uber- 
privaten, der Gemeinschaft dient, und von da leitet 
sie sinnvoll alle die Dienste ab, welche sie dem tag
lichen Leben erweist -  dem diesseitigen Leben, das 
seit den alten Zeiten, von denen wir sprachen, so 
AuBerordentliches an Wiirde und Geltung, selbst vor 
»ewigen« MaBstaben, gewonnen hat. Wilhelm  m ic hel
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V OM GAST- UND MIETZIMMER. *Du gehst nun 
in Dein erstes Semester«, schrieb ein Vater an 

seinen Sohn, »und bist wohl jetzt schon auf der Suche 
nach dem beriihmten omóblierten Zimmer«, das Dich 
die nachsten Monate beherbergen soli. Vor die Tu- 
gend haben die Gotter den SchweiB gesetzt, das soli 
ihnen verziehen sein; aber daB sie vor das Staats- 
examen das móblierte Zimmer, die Studentenbude 
gesetzt haben, ist schmerzlich. Ich ratę zu Vorsicht 
und Sorgfalt, und damit Du den Grund dieser Mah- 
nung verstehst, will ich Dir was aus meinen Erinne- 
rungen erzahlen.

Ais ich erstes Semester war, mietete ich mir eine 
Budę in der Nahe der Universitat. Ich sah nicht lange 
hin und nahm so ziemlich die erste, die meinem be- 
scheidenen Monatswechsel entsprach. Ein groBes 
Fenster nach einer breiten StraBe, also gute Versor- 
gung mit Luft und Licht, das war da und galt mir ais 
Hauptsache. Frau GeiB hieB die Vermieterin, und sie 
war auch eine, beim Styx! Ihr Angedenken steht 
heute noch bei mir im Unsegen. Ich sah zwar die

graue, haBliche Tapete, den imitierten Kameltaschen- 
diwan, das lacherliche kleine Wandbrett fur Biicher, 
das ungemiitlich hochgebeinte Tannenholzbett, ver- 
unziert durch aufgepinselte Maserung und einen Mu- 
schelaufsatz — aber im Leichtsinn meiner zwanzig 
Jahre lieB ich mich davon nicht anfechten. Etwas 
Besseres, dachte ich mir, kannst du dir bei deinen 
Mitteln ja doch nicht leisten, und die paar Monate 
werden mit Hilfe von Studium, Kunst und Bier wohl 
herumgehen. Ich zog am nachsten Tage ein, verteilte 
den Inhalt meines Reisekorbes in Schrank und stot- 
ternde Schubladen und wurde mir erst wahrend die
ser Arbeit iiber eine ungiinstige Veranderung klar, die 
das Zimmer iiber Nacht erlitten hatte. Der prachtige 
Pliisch des Kameltaschenungeheuers verbarg sich 
jetzt unter einem miBfarbigen Uberzug, und statt des 
bescheidenen Teppichs lag ein abgetretener Linoleum- 
laufer da. Es war wie beim Erwachen aus einem schó- 
nenTraum. Das heiBt, schon war derTraum auch nicht 
gewesen; aber jetzt sah alles noch einige Grade scheuB- 
licher aus. Die weitere YerhaBlichung des Gemachs

KURHOTEL BAD SALZUNGEN .WOHNRAUM MIT SCHLAFZIMMER« HELLGRAUE TAPETE, BODEN: GRAUER VELOURS 
MOBEL: BIRNBAUM MIT AHORNADERN, BEZO GE UND YORHANGE: BLAU, SCHLAEZ1MMER-MOBEL: SCHLEIFLACK
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hatte mich an sich vielleicht nicht gestórt. Aber die 
kleine Hinterlist im Verfahren der Frau Geifi zwackte 
mich. Sie belastete von vornherein mein Gemiitsver- 
haltnis zu der Budę und wieś auf einen iiblen Hausgeist.

Zunachst schlug ich mir die Sache aus dem Sinn, 
besuchte meine Vorlesungen, streifte durch die Mu- 
seen und durch die schonen FluBauen der Stadt und 
arbeitete fleiBig zu Hause mit Lehrbiichern und Kol- 
legheften. Aber gerade in diesen nachmittaglichen 
Arbeitsstunden begann nach einiger Zeit die Ode der 
Budę mit unerklarlicher Wirkung auf mich hereinzu- 
brechen. Der Tisch erwies sich gerade um die 2 Zenti- 
meter zu hoch, die ein entspanntes Schreiben behin- 
derten. Die holpernden Schubladen, die MiBform des 
Schrankes, der eine dahinterliegende Zimmertur nur 
halb verdeckte, die haBlichen Tapeten, die kalteHerz- 
losigkeit in jedem Detail wuchsen zu einem Błock 
Feindseligkeit zusammen, der mir den Aufenthalt in 
dem Zimmer vergallte. Ich bekam es mit der Buden- 
angst zu tun. Alles in dem Raum war sperrig und miB- 
launig, die Mobel taten ihren Dienst wie miirrische 
Sklaven, die nur darauf warteten, daB sie sich em- 
póren kónnten — und das taten sie auch, die steifbei- 
nigen Biester, bei Nacht, wenn ich die Bettlade erklet- 
tert hatte und wehrlos darin lag, den Kopf auf Kissen-

iiberziigen ,mit Einsatz', dereń hartes Muster ich 
morgens auf der Backe hatte (Du weiBt, daB ich seit- 
dem die ,Einsatze‘ hasse und mit personlicher Erbit- 
terung verfolge.) Ich schlief zwischen den Mobeln die
ses Zimmers wie unter Tiickebolden, die meinen 
Schlaf hamisch belauerten, und das hatte zur Folgę, 
daB ich die Nachte nach Kraften zu verkiirzen 
suchte, leider nicht durch friihes Aufstehen, sondern 
durch ungebuhrlich spates Zubettgehen, wozu mir 
treue Kumpane nur allzugerne behilflich waren.

Du weiBt schon, mein Lieber, worauf ich hinaus 
will: SiehDirDeineBudegenauan, eheD usienim m st, 
und priife sie vor allem auf ihren ,Geist‘. Setz Dich 
einmal an den Tisch und probiere, wie sich daran 
liest und schreibt; und forsche vor allem nach Anzei- 
chen der Menschenliebe, d. h. eines freundlichen Mit- 
denkens mit den Bediirfnissen und mit der Seele des 
heimatlosen Fremdlings, ais der du hier wohnen und 
arbeiten sollst. Es kommt weiB Gott nicht auf Luxus 
an. Das Einfache -  wie schon und behaglich kann es 
sein ! Selbst heitere Armut geht frisch ans Herz, wenn 
nur eben ein Herz auch in ihr gewaltet und an den 
Nebenmenschen gedacht hat. Menschenliebe in Mó- 
beln -  das muB ein Gastzimmer sein. Nimm das zum  
Programm, so wirst Du beim Suchen gut gefiihrt sein.«

Aufn. Meffert
•E1NBETTIGES HOTELZ1MMER. TAPETE: BEIGE MIT ROTL1CHEM MUSTER. BODEM: HEL1.GRAUER BOUCLE 
MOBEL: B1RNBAUM MIT AHORN. POLSTERBEZOGE: BEIGE MIT ROSTROTEM MUSTER, YORHANGE: ROSTROT
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KURHOTEL »TREPPENHAUS« TEPP1CHE UND LAUFER: KUPFERROT, GELANDER: LE1CHTMETALL BRONZEFARBEN ELOXlERT

ORT DER KONYERGENZ

Alles Schonen Ziel ist die Kunst«, schrieb Ri- 
, chard Wagner, aber der Kunst selber ist ein wei- 

teres Ziel gesetzt, und das heiBt: Der lebendige 
Mensch. Das haben die Griechen ais erste gewuBt, und 
in allem, was sie uns iiberlieferten, ist dies das unver- 
ganglichste Erbstiick. Er, der lebendige Mensch, ist 
das Ziel der Kunst, weil er Ziel und Gipfel alles Ge- 
schehens ist. Was anders ist denn der Sinn dieses gan- 
zen Aufwandes an Planeten und Sonnen, fragte 
Goethe, ais daB am Ende ein tiichtiger Mensch sich 
seines Lebens und Schaffens freut? Wir sprechen von 
der W ohnung, die sich einer zusammenordnet, alsvon  
seiner »Einrichtung«. Das aber ist der Sinn aller Kul
tur und Kunst, daB sich der Mensch auf Erden 
menschlich »einrichtet«. Kultur und Zivilisation sind 
nicht, wie man gemeint hat, Gegensatze. Wie sollte 
denn vollendete, allseitig ausgewirkte Kultur denkbar 
sein ohne Zivilisation ? Zur feindlichen Spannung

zwischen beiden kommt es nur da, wo das Geringere, 
namlich die Zivilisation, sich zum Hóchsten und Fiih- 
renden aufwerfen will. Man kommt bei der Betrach- 
tung menschlichen Schaffens, Handelns und Formens 
am weitesten, wenn man jeden ihrer Akte ansieht ais 
Unternehmung desMenschen zurDurchsetzung, Aus- 
wirkung und Erfiillung seines MaBstabs, seines Da- 
seins. Da dient die Philosophie, indem sie es »denkbar« 
macht. Da dient die Kunst, indem sie im Kunstwerk 
die dunkle W irklichkeit mit einem Element der Deu- 
tung verklammert und so eine menschenfórmige 
Weltaneignung vollzieht. Da dienen der Kunst 
bescheidenere Schwestern, die Handwerke, indem sie 
Raume und Sachgefiige zum reich durchmodellierten 
Negativ des Menschen erheben. Und da dienen letzt- 
lich auch Revolution und Krieg; denn sie heben 
alte Bedingungen auf und erreichen neue, die Hó- 
heres von der Wirklichkeit des Menschen enthalten.
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•KAM1NPLATZ IM WOHNRAUM. TAPETE: BEIGE, BEZOGE: BLAUGRuNER KRETONNE UND Z1EGELROTES LEDER

P R A G E R  W OH NR A UM E
VON ARCHITEKT DR.-1NG. J.YANĆURA

W enn ich es hier unternehme, ein erlauterndes 
Wort zu meinen eignen Arbeiten zu sagen, so 

geschieht es nicht, um der Beurteilung durch andre 
vorzugreifen, sondern um gewisse besondere Vor- 
aussetzungen anzudeuten, die meiner W ohnraum- 
behandlung zugrunde liegen. Meine Arbeit hat natur- 
gemaB ihren Platz im Zusammenhang der tsche- 
chischen Raumgestaltung und ihrer Entwicklung. 
Sie gehort einer bestimmten Richtung an, welche 
sich seit einer Reihe von Jahren abzuzeichnen be- 
ginnt, auf Grund von Anregungen, die ihr aus der 
reichsdeutschen Innenarchitektur zugeflossen sind.

Die tschechische Innenraumgestaltung hat sich bis 
vor kurzem auf der Linie jener technizistischen For- 
mung bewegt, die ja in allen Landem Europas ihre 
Anhanger hatte. Ihr ging es ausschlieBlich um Niitz- 
lichkeitswerte, um den knappen, sachlichen Aus- 
druck und um hSchste ZweckmaBigkeit des Haus- 
rats. Diese Auffassung fiihrte zu niichternen, wenig 
ansprechenden Raumbildern, die trotz mancher 
hygienischer und wirtschaftlicher Yorziige keine

volle Befriedigung spenden konnten. Diese Form 
wurde in Bóhmen auch dann noch weitergepflegt, 
ais man sie im Reiche verlassen hatte. Namentlich 
die Diplomingenieure unter den Architekten hielten 
an ihr fest, weil sie ihrer mehr technischen ais kiinst- 
lerischen Gesamtanschauung entsprach und sich 
durch niedrigere Gestehungskosten empfahl. Sie 
verstanden sich nicht von einem Stil zu losen, der 
einmal seine bestimmte geschichtliche Bedeutung 
gehabt hatte, aber inzwischen von der weiterdrangen- 
den Entwicklung iiberholt worden war.

Der Umschwung in der kiinstlerischen Anschau- 
ung vollzog sich langsam und fiihrte zu einer natiir- 
licheren Art der Gestaltung, angeregt durch die 
deutsche Raumkunst, welche in der Belebung durch 
staatlichen und wirtschaftlichen Aufstieg reichere 
und vielseitigere Schópfungen hervorbrachte. Es 
bildete sich ein neuer »Dekorativismus« aus, der frei- 
lich von der Gefahr bedroht war, unter den Handen 
Unberufener in die geschmacklos iiberladene Deko- 
rationsweise iiberwundener Zeiten zuriickzufallen.

1940. X. 3
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»ESSZ1MMER« TAPETE: BE1GE, STUHLS1TZE: SCHWE1NSLEDER, ORIENT-TEPPICH

Mein eigenes Schaffen sucht seinen Standort da, 
wo die neuen Tendenzen belebend wirksam werden, 
aber zugleich vor der Ausartung in unbeherrschtes 
dekoratives Formenspiel bewahrt bleiben. Die Riick- 
sicht auf eine klare seelische Gesamtwirkung der 
Raume steht im Vordergrund; Formvollendung und 
ZweckmaBigkeit sollen sich auf gleicher Hóhe be- 
gegnen. Daneben ist meinen Arbeiten eine erziehe- 
rische Einwirkung auf die Auftraggeber im Sinne 
guter moderner Wohnarchitektur zugedacht. Be- 
sonderer Wert wird iiberall auf die farbige Organi- 
sation der Raume und auf eine ansprechende Fuh- 
rung des natiirlichen und kiinstlichen Lichtes gelegt.

Diese Elemente kommen ais eigentliche Trager der 
Raumstimmung, des Wohnbehagens in Ansatz. Sie 
sprechen unmittelbarer ais die formale Gestaltung, 
sie erreichen das Gemiit ohne Umweg und driicken 
das Empfinden des Architekten am klarsten aus.

Die hier folgenden Abbildungen mógen dartun, wie 
weit es gelungen ist, die angedeuteten Strebensziele 
zu verwirklichen. Persónlich mochte ich zu dieser 
Wiedergabe meiner Arbeiten in der »Innen-Deko- 
ration« bemerken, daB ich sie unter dem Gesichts- 
punkt einer kiinftigen kulturellen Arbeitsgemein- 
schaft zwischen Deutschland und dem bóhmisch- 
mahrischen Protektoratsgebiet begriiBe. -  j. v.

1940. X. 3
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»SLTZPLATZ IM WOHNRAUM« ROT-WEISS GESTREIFTE POLSTERBEZOGE, WE1SS-BRAUNER FENSTERYORHANG

Z U DEN BILDERN. Unsere Folgę umfaBt zwei 
Wohnraumgruppen, welche ubereinstimmend 

das Streben des Architekten bekunden, mit Hilfe aus- 
drucksvoller, sprechender Elemente Raumbilder auf- 
zubauen, die das Gemiit unmittelbar mit freund- 
lichen Vorstellungen anreden. Ais hauptsachliche 
Mittel dienen hierzu schone Stoff- und Farbenwerte, 
eine warmbliitige, handwerksechte Móbelkonstruk- 
tion und eine durchdachte Raumgliederung, welche 
verschiedentlich einzelne Sonderraume im selben 
Zimmer entstehen laBt. So setzt sich z. B. im Wohn- 
zimmer Dr. B. der zur Biicherwand gehórige Ar- 
beitswinkel (Abb. S. 292) auf bestimmte Weise gegen 
die Sitzgruppe vor dem Kamin ab (Abb. S. 293). Die 
Biicherei umfaBt ais kraftiger Holzumbau aus dunk- 
ler Eiche die zum EBzimmer fiihrende Tur (Abb. 
S. 294) und gibt dieser, wie der ganzen Wand, eine 
feste tektonische Notę. Ein Lese- und Arbeitstisch in 
kerniger Pultform, mit einer Plattenbespannung aus 
hellem Leder und einem schonen schmiedeeisernen 
Leuchter, gesellt sich hinzu. Das dunkle Holzwerk 
hebt sich von der beigefarbenen Tapete wirksam ab. 
Zu der Sitzgruppe vor dem aus Ziegeln gemauerten

Kamin gehórt ein breites Polstersofa mit blaugrunem  
Kretonnebezug, ein ziegelrot bespannter Lehnsessel 
und eine Sitztruhe mit lose aufgehangten Riicken- 
polstern. An allen Geraten bemerkt man charakter- 
volle Formen und Profile im Geist des alten Biirger- 
hauses und der alten Tischlerwerkstatt. Der Glastiire 
beim Kamin wird eine diagonale Ubergitterung zum 
Schmuck. — Dieselbe Notę formenfroher handwerk- 
licher Gestaltung klingt in dem benachbarten EB
zimmer an (Abb. S. 295). Der Tisch ist ais Wangen- 
tisch mit derber Stegverbindung gefaBt, die Stiihle 
geben mit ihren schweinsledernen Beziigen, ihren 
Stablehnen und geschweiften Riickenleisten ein be- 
lebtes Bild. Die Deckenleuchte aus Bandeisen, mit 
Seilen an gekreuzten Holzleisten befestigt, schlagt 
den gemutlich-de-ben Ton des Matrosenstils an (Abb. 
S. 299). Auch hier sind die Wandę beige tapeziert.

Zur W ohnung Dr.-Ing. K. gehoren die in den 
folgenden Bildern gezeigten Ausschnitte aus dem 
Wohnraum, dem Herrenzimmer und dem Schlaf- 
zimmer. Im Wohnraum (Abb. S. 296-298) hat die 
Kaminwand eine besonders liebevolle Durchbildung 
erfahren. Sie umfaBt auBer der Feuerstelle und zwei
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ARCHITEKT JIRl VAHĆURA »ESSN1SCHE IM WOHNRAUM« WOHNUNG DR.-ING. K.
MOBEL: EICHENHOLZ, NATURFARBENER JUTE-TEPPICH, BELEUCHTUNG: SCHM1EDE-E1SEN
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BELEUCHTUNGSKORPER AUS SCHMIEDE-E1SEN IM ESSZ1MMER DER WOHNUNG DR. B.

Aachen Nischen fur Feuergerat einen Barschrank und 
ein offenes Biicherfach, seitlich zwei weitere Auf- 
stellfacher; ferner sind in das Gesamtgefiige noch 
eine anstoBende Durchgangstiire und ein schmales 
Buchergestell mit einbezogen, alles aus braunem 
Holzwerk. Schemel und Polsterstuhl vor dem Kamin, 
niedrig und breitbeinig-derb gebaut, haben rot-weiB 
gestreifte Beziige, desgleichen der geraumige Sessel, 
der mit einem runden Tisch und den erwahnten Sitz- 
mobeln eine Gruppe in der Mitte des Raumes bilden 
kann (Abb. S. 297). Die Wandę des Raumes sind 
weiB gehalten, den Boden deckt ein naturfarbener 
Juteteppich; der Fenstervorhang besteht aus einem  
weiBgrundigen Stoff mit einem Muster aus ge- 
schlangelten Braunlinien. Dem Raum ist eine EB- 
nische angegliedert (Abb. S. 298), die mit Eckbank, 
Tisch und Stiihlen unter originell gefaBter Decken- 
leuchte sehr ansprechend gestaltet ist. Die Móbel mit 
ihren kraftigen Spreizstiitzen und ihren Stegen 
sprechen in jeder Einzelheit eine Sprache voll Eigen- 
art; doch tragt sich diese ohne Aufdringlichkeit vor 
und gibt nur freundlich zu fiihlen, daB jedem Detail 
liebevolle Beachtung gewidmet wurde. — Im an-

stoBenden Herrenzimmer (Abb. S. 300,301) ist mit 
einer hiibschen Gliederung in eine Arbeitsecke und 
eine Couchecke auf engem Raum viel warme Wohn- 
lichkeit erzielt. Die Wandę sind weiB, das Holzwerk 
besteht aus rotbraun behandelter Larche. Ais De- 
korationsstoff dient ein Gewebe mit Sternmuster in 
weiB und griin; die Schrankttir hat ais Fiillung eine 
naturfarbene Matte. Zur Arbeitsecke gehort eine 
Biicher-Wandnische mit stoffbekleideten Schiebe- 
tiiren. Die Abdeckplatte des Schrankes greift (vgl. 
Abb. S. 301) ais freie Piankę, gestiitzt durch einen 
geschnitzten Rundpfosten, iiber das Kopfende der 
Couch und schafft dieser eine Art Gehause. -  Im 
Schlafzimmer (Abb. S. 302/303) Anden wir eine be- 
sonders liebenswiirdige und klangvolle Farbenkom- 
bination. Zum Holzwerk aus dunkler Eiche und zu 
weiBen Wanden stellen sich ein rot-weiBer Teppich 
und ein Couchbezug aus hellgrundigem Kretonne 
mit PAanzenmuster in gelb und orange. Der gleiche 
Stoff kehrt in den Fenstervorhangen und im Polster- 
bezug des Sessels der Sitzecke wieder; diese ist aus 
beąuemen Polsterschemeln mit niedrigem Tischchen 
und Stehlampe mit leichter Hand komponiert. -  schr .
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.S1TZECKE IM SCHLAFRAUM« YORHANG: BE1GE, TEPP1CH UND HOCKERBEZClGE: ROT-WEISS, TISCHPLATTE: 1GRAF

DIE TAGLICHE ENTSPANNUNG

Der Hausrat des Kulturmenschen ist nicht nur 
Zweckgerat, sondern auch fiihrender Rahmen 

der kulturellen Form und Haltung, die dieser Mensch 
von sich verlangt. Nicht bloB die eigentlichen Re- 
prasentationsmobel iiben das Amt der Reprasen- 
tation. Auch die einfachen Stiicke des taglichen Ge- 
brauchs, die Tische, Stiihle, Schranke, Kiichenmobel, 
driicken etwas aus, stellen etwas dar, was zur Wiirde 
des sie benutzenden Menschen gehort. Die Hóhe der 
Tische, die Anordnung der Lehnen bei den Stiihlen 
weisen auf aufrechte Haltung beim Sitzen und Ar
beiten. Sie weisen auf die Zucht und Gespanntheit, 
welche die kórperliche Erscheinung und das Auf- 
treten des Kulturmenschen kennzeichnen. Der mit- 
telalterliche Hausrat zeigte das noch deutlicher ais 
der neuere, wie ja auch zu alten Zeiten die >>feine 
Sitte«, das zuchtvolle Gebaren besorgter festge-

halten wurde, weil der Riickfall ins Ungezogene noch 
eine naherliegende Gefahr bildete. Fiir heutige Men
schen gilt eher das Gegenteil. Wir suchen infolge 
der standigen Uber-Spannung, welche das weit durch- 
organisierte Kulturleben uns auferlegt, gerne nach 
Strecken der Entspannung. Wir sind von den dicht- 
gescharten Zwecken unsres Daseins, von der engen 
und haufigen Beriihrung mit Nebenmenschen so in 
Zucht genommen, daB wir uns gerne, wo es móglich 
ist, in eine gelockerte, naturnahere Haltung begeben. 
Fróhliches Strandleben am See- und FluBufer, Liege- 
platze auf dem Rasen, beąueme Sessel vor dem Ka- 
min, und sonstwo in der Wohnung ein netter Winkel 
mit niedrigem Tisch und gepolsterten kleinen Sitz- 
gondeln, die ein lassiges Kauern ermóglichen -  das 
gehort zu dem Apparat an Entspannung, durch den 
wir die uns auferlegte straffe Disziplin kompensieren.
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KUNSTWERKE werden oft zu sprechenden Sym- 
bolen tieferer und ausgedehnterer Wirklich- 

keiten. Dafiir ist der unten abgebildete Barschrank, 
eine auf der Mailander Triennale gezeigte Arbeit der 
Architekten Ottavio Cabiati und Luigi Brambilla, 
ein hiibsches Beispiel. Das Gesamtstiick, ein drei- 
teiliger Ebenholzschrein auf einem Bronzegestell, 
ist durchaus ais technoides Gebilde gefafit. Es spricht 
in der straffen Absetzung von Gehause und Stiitz- 
werk, in der strengen kubischen Form des Kastens 
die Sprache des Ingenieurs. Intarsienarbeit aus Holz, 
Perlmutter und Elfenbein kommt ausgiebig zur Gel- 
tung -  aber streng beschrankt auf die drei Felder,

die ihm innerhalb der technizistischen Gesamtlósung 
zugewiesen sind. Das Schmiickende, Spielende er- 
greift in keiner Weise die eigentlichen Strukturglieder. 
Haben wir hier nicht ein treffendes Bild der heutigen 
Zeit, ihrer Kultur und ihres Menschentums vor 
Augen? Verstand und Wille haben in ihnen die Fiih- 
rung. Sie bestimmen die Gestaltung, sie liefern die 
Ordnung, die Gliederung, die feste Struktur. Sie 
fassen mit Liebe die Krafte des Schmiickenden in 
sich, aber sie halten sie in straffer rationaler Zucht, 
in klarer Einordnung unter ein iibergreifendes Ge- 
setz. Das Freispielende ist keineswegs verdrangt, aber 
dem Yerstandes- und WillensmaBigen subordiniert.

•BARSCHRANK. ENTW. ARCHITEKTEN 0TTAV10 CABIATI U. LUIGI BRAMBILLA 
BRONZE UND EBENHOLZ, 1NTARSIEN IN HOLZ, PERLMUTTER UND ELFENBEIN
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B erich tigungen
zum Septemberheft 1939 

S. 253. Die Gaststatte »Kuckuck< 
liegt nicht bei dem Stadion 
Miingershausen, sondern in einem 
bewaldeten Vorort von Koln, 
Kóln-Miingersdorf.

Abb. S. 267. Statt uSperrholz- 
leisten« muB es heiBen: »Massiv- 
1 e i s t e n auf Sperrholzkonstruktion*.

S. VII. Das Buch »Neue Ge- 
brauchsmóbel« ist nicht 1939, son
dern im Mai 1940 erschienen 
(Preis M 7.50).

D ie M ó b e lfa b rik  
A lb e rt W a ld e  K .-G ., 

W ald h eim
teilt uns mit, daB der in der italieni- 
schen Abteilung »Metall und Glas< 
der Mailander Triennale ausgestellte 
Polstersessel (»Innen-Dekoration<<, 
Augustheft 1940, Abb. S. 224) ein 
Erzeugnis ihres Hauses ist.

B e tr if f t :  E instellung von  
B au ze ich n erleh rlin g e n  

bei A rc h ite k te n

In einer Stellungnahme an den 
Herrn Reichsarbeitsminister hat 
die Kammer den Standpunkt ver- 
treten, daB die Einstellung von 
Bauzeichnerlehrlingen bei Archi
tekten nicht erwunscht ist, da, ab- 
gesehen von Einzelfallen, die Aus- 
bildung von derartigen Lehrlingen 
Liicken aufweisen muB. Vor allen 
Dingen fehlt, da nicht ohne weiteres 
bei AbschluB des Lehrvertrages der 
Besuch einer Fachschule gefordert 
werden kann, die notwendige Aus- 
bildung in Statik, Mathematik und 
ahnlichen Fachem. Ferner besitzt 
der Bauzeichnerlehrling bei Archi
tekten nicht die nótige praktische 
Ausbildung auf der Baustelle, die 
unbedingte Voraussetzung fur den 
Besuch einer Fachschule ist. Der 
Herr Reichsarbeitsminister hat da- 
her die Arbeitsamter angewiesen, 
bei Antragen auf Zustimmung zur 
Einstellung von Bauzeichnerlehr
lingen bei Architekten entsprechend 
der Stellungnahme der Kammer 
zu yerfahren.

Das K u n sth an d w erk  auf 
d er P ra g e r H erb stm esse

Ober diese Ausstellung berichtet 
die Prager Zeitung »Der Neue Tag«: 

Das Kunsthandwerk aus dem 
Sudetenland ist durch die Schau 
der Reichenberger »Heimwerk<- 
Genossenschaft vertreten. Erzeuger 
und Verbraucher sollen wieder
Freudeam Kunsthandwerk haben—
das ist der Sinn dieser Schau, die 
also somit auch in erzieherischer 
Hinsicht ihre Bedeutung hat. Holz- 
und Metallwaren stehen im Vorder- 
grund. Schalen, Becher, Kassetten,

V m m

bevorzugen Móbel mit diesem Zeichen

Geben Sie Ihrem Heim eine kultivierte 
Atmosphare durch M ay-M óbel. Es 
sind von Kiinstlerhand geschaffene 
Meisterwerke aus edelstem Materiał. 

Der Kenner urteilt:

i m w -

e m K f a M e f a ó k l i !

Sie erhalten May-Móbel 
in allen erstklassigen Fachgeschaften

A. M A Y ,  M O B E L F A B R I K E N

die in schóner Einlegearbeit aus 
den Werkstatten des Erzgebirges 
kommen, Teller und Biicherborde 
sind von Holzwaren zu nennen; 
Riister, NuB und Esche sind die 
Rohstoffe. Erzeugungsstatten sind 
neben dem Erzgebirge die Gegend 
um Reichenberg, vor allem auch 
Friedland, Gablonz, Jagerndorf 
und Grulich, von wo Reliefschnitze- 
reien der dortigen Holzfachschule 
kamen. Von Metallwaren sind 
handbearbeiteter Schmuck,Schmie- 
deeisen in der Verarbeitung ais 
Kamingerate, Rauchzeuge und Ker- 
zenleuchter zu nennen. Bijouterien 
stammen aus der Gablonzer Er- 
zeugung, Glasgegenstande, vor al
lem Blumenvasen und Obstschalen, 
kamen zum Teil aus der Glasfach- 
schule in Steinschónau. Handge- 
webte Stoffe, Móbelbezuge und 
Teppiche bekunden das geschmack- 
volle Kórmen nordbóhmischer We
ber. Auch Zellwolle ist zum Teil 
verwendet worden; man sieht einen 
Zellwolle-Wandbehang, der auch 
ais Bettumrandung verwendet wer
den kann, in sehr geschmackvoller 
Musterung; in webetechnischer 
Hinsicht ist zu bemerken, daB die 
Kette aus Hanf besteht. Neue Werk- 
stoffe sind im allgemeinen — ab- 
gesehen von Obstschalen aus Leicht- 
metall — nicht verwendet worden. 
Was die geschaftlichen Erfolge 
dieser Ausstellung betrifft, so haben 
bisher vor allem Kaufer aus dem 
Altreich, dem Sudetengau und, in 
kleinerem Rahmen, aus der Ost- 
mark Auftrage vergeben.

Volkskunst und Kunsthandwerk 
Bohmens und Mahrens sind in 
der Hauptsache durch Aussteller 
aus Mahren, aber auch aus Inner- 
bdhmen vertreten. Der Stand einer 
bekannten Briinner Firma fallt 
hier besonders ins Auge. Korb- 
stiihle, die auch in dem Stand eines 
Melniker Erzeugers mit und ohne 
Stoffbespannung vorgefiihrt wer
den, sind in groBter Auswahl zu 
sehen, darunter Kombinationen 
von Bambus mit Japanbast. Auch 
Bast-Damentaschen, sind ausge- 
stellt. Schmiedeeisenarbeiten sind 
hier ebenfalls zu sehen: Leuchter, 
Latemen, Kamingitter, Aschenbe- 
halter, Wandspiegel, die von kunst- 
voll geschmiedetem Gitterwerk um- 
rankt sind, Tischchen und anderes. 
Ais Neuheit fallt eine Kombination 
von Aschenschale, Streichholzbe- 
halter und Kerzenleuchter, auf der 
Grundlage einer glasierten und 
bemalten Tonkachel, ins Auge. 
Uberhaupt ist die Tópferkunst in 
vielseitiger Anwendung gezeigt. 
Bauchige Tonkriige, Likórsatze 
oder gekachelte Tischchen geben in

—II

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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Form, Farbę und Musterung vom 
Einfallsreichtum dieses Handwerks- 
zweiges im Rahmen des modernen 
Wohnungsbedarfs Kunde.

Schone Erzeugnisse volkstiim- 
lichen Kunstschaffens sind auch 
aus der mahrischen Slowakei 
gekommen, durch die Vertretung 
einer in Ungarisch-Hradisch be- 
stehenden Genossenschaft. In die- 
ser Schau steht Keramik bei weitem 
an der Spitze. Kiinstlerisch bemalte 
Glaser und Porzellangegenstande, 
wie Kriige, Leuchter, Teller und 
Schalen werden gezeigt, aber auch

iQ l

Prospekt 
g r a t i s !

F a r  b i l d m S f i i g e  a n d  t e e h n i s e h e  P b o t o s ,  f u r  
M i k r o - ,  M a k r o -  a n d  F e r n s o f n a h m e i ,  f u r  
S p o r t  a n d  B i l d b e r i e h t ,  f u r  B l i t s l i e b t - ,  . \ a e h t -  
□  n d  B a b n e n p h o t o s  t a a s e n d f m e h  b e w i h r t .

I h a g e e  K a m e r a tr e r k ,  D r e a d e n -S tr te a e n  5 0 5

Textilien, wie slowakische Volks- 
kostume, Handstickereien, dekora- 
tive Tischtiicher und Gewebe fur 
Wohnungseinrichtungen. Von Holz- 
waren sind Kleinmobel, Holzmale- 
reien, Spielsachen und Gegenstande 
aus poliertem Holz, Verbindungen 
von Holz mit Bast, sowie Bastwaren 
zu nennen. Auch hier erregen vor 
allem die originellen, farbenfrohen 
Musterungen immer wieder die Be- 
wunderung der Besucher.

Alles das schlieBt aber noch nicht 
die Reihe kunsthandwerklicher Er
zeugnisse, die heuer ausgestellt 
worden sind. In vielen anderen Aus- 
stellungsgruppen haben Kunst- 
handwerker mitgearbeitet, so in 
der Glas- und Bijouterieschau, 
ebenso in der Porzellangruppe — 
man braucht nur an die Eisen- 
broder Figuren oder an Karlsbader

nr 1

photo-elektrische
Belichtungsm essey

Er ist klein und handlich, h e ^  
vorragend in der Einfachheit 
seiner Bedienung und bewaltig t trotz 
seines niedrigen Preises alle an den 
Am ateur herantretende Aufgaben.

METRAWATT A.G. NURNBERG-O

B e ila g e n -H in w e is
Diesem Heft liegt eine Werbeschrift der Firma 
S c h w a n -B le is tift-F a b rik  A . G., N u rn b erg ,
bei. W ir empfehlen sie der Beachtung unserer 
Leser.

i & w  t y

inm

W  9, ‘J W tffw n iłjUtwfin' i \ 1

INNEN-AUSBAUTEN HOTEL-EINRICHTUNGEN

S T O F F E

L A N D H A U S E R  

TEPPICHE G A R D I N E N

Porzellanmalereien zu denken —, 
dann in der Gablonzer Bijouterie, 
in der Spielwarenschau und in den 
Kollektivausstellungen grofler Ex- 
portfirmen, dereń eine Holzdrechse- 
leien, slowakische Tonwaren, Tel
ler, Kriige, dreiarmige Leuchter 
auf die bekannten Aachen Schnaps- 
Aaschen, alles in schonster Bauern- 
malerei, zeigt. Viel FleiB und Kunst- 
fertigkeit verraten auch die Fur- 
nierarbeiten einer in Niederdonau 
gelegenen Fabrik; verschiedene 
Einlegearbeiten, die mit gebeizten 
Holzern uberraschende Wirkungen 
hervorbringen, zum Tell unter Ver- 
wendung von Eisbirke ais Roh- 
material, sind hier zu sehen. Wie 
in allen iibrigen Zweigen des 
Kunsthandwerks auf der Messe, 
wird auch hier das groBte Interesse 
aus dem Altreich und dem Sudeten- 
land gemeldet. Einen Anreiz zum 
Kaufen bietet sicherlich auch die 
weitestgehende Móglichkeit zu ra- 
scher Belieferung: viele der aus- 
gestellten kunsthandwerklichen Er
zeugnisse sind sofort lieferbar, die 
meisten anderen nach Lieferfristen 
von wenigen Monaten. Dr. H. P.

H o lzg e s c h irr  in d e r K iiche

Was lieBe sich nicht alles zum 
Lobe des guten, biederen Holzge- 
schirrs sagen, das noch hier und da 
in Deutschland hergestellt wird und 
das in keiner Kiiche fehlen mochte. 
Sollen wir anfangen, von der be- 
sonderen Reinlichkeit eines weiB- 
gescheuerten Tannenbretts zu re- 
den? Von der Sauberkeit und Ap- 
petitlichkeit eines Friihstiicksti- 
sches, der gedeckt ist mit Holz- 
brettchen, auf denen die Brote lie- 
gen, einem Holzteller schlichtester 
Form, der das Obst tragen muB, 
einem einfach gedrechselten Salz- 
faB, das die Maserung des verwende- 
ten edlen Holzes zeigt? Noch haben 
wir in Erinnerung ein mannliches 
Essen an weiBgescheuerten Tischen 
in der Schweinfurter Gegend, bei 
dem das dampfende WellAeisch auf 
ein blendend weiBes Brett gelegt 
wurde und die ubriggebliebenen

X

Vi preghiamo di riferirvi sempre alla „Innen-Dekoration1
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Reste nur mit dem Messer zur Seite 
geschoben wurden.

Uns ging eine Kultur verloren, 
in der Holzgerate zu reichlicher 
Verwendung kamen. Wie es anders 
sein kann, zeigen die Haushalte 
Schwedens oder die Kuchen- und 
Milchgerate in den Hiitten der 
Schweizer Berge.

Wir miissen uns wieder erinnern, 
daB mit dem Holz ein Materiał der 
feuerlosen Kunst in Gebrauch ge- 
nommen wird, in dem noch der 
Duft des Waldes aufgespeichert ist, 
das mit seinen Poren, seinem Wech- 
sel von dunklen und hellen Fasem 
noch atmendes Leben zeigt. Gibt 
nicht zugleich der Wechsel der

Beiiledem ddo DauneD
innurgewaschener.doppelt gerci* 
nigtcr, feinster Qualitat von

O scarFriz,U lm a.D .56
Bcttfcdcrn* und Daunen • Fabrik 
Ycrkauf nuran Wicderrcrkaufer

ecitłe
Prrsf rTtppithc
von s e lłe n e r Farbenschónheit

SłtcgmiUUr
S tu ttgart • K ónigstr. 16

FachgetchćHl f lir I**ppiche.Gardinen 
rtóbelttoft^.Tapeten.Linoleum

'W §lw !

Ein Musterbeispiel

fu r  d ie  W ir k u n g  e in e s  

sch ó n e n  P a r k e t t s  im 

R aum

Bembś-Parkett

im  E m p fa n g s s a a l d e r  

R e ic h s k a n z le i.

Bembć-Parkett-Fabrik
Jucker & Co. K.-G.,
B A D  M E R G E N T H E IM .

harten und weichen Jahresringe 
im Laufe langer Benutzung diese 
schone Oberflache, diese ungleich- 
maBigen Rillen, an denen man dann 
iiberaus gem mit den Fingem ent- 
langstreicht? Bedingen anderer- 
seits nicht auch wieder Gesetze des 
Materials, daB Holzgeschirr kaum 
von unfahigen neuerungssiichtigen 
Kunstgewerblern zu sinnlosen For- 
men verschandelt werden kann?

Die Frau des Hauses weiB noch 
immer um das Geheimnis des reinen 
sauberen Holzes, wenn sie beim 
Backen ohne mehrere hólzerne Ge- 
rate, meistens aus Buche, Esche 
oder Ahorn nicht auskommen kann. 
Da erscheint das Hackbrett auf 
dem Tisch, Holzlóffel imd Quirle 
verschiedener Art mussen den Teig 
bereiten helfen, Walzen, die ein 
andermal zur Herstellung des Nu- 
delteiges dienen, geben dem Kuchen 
die gewunschte flachę Form. Eine 
besonders schone Verwendungs- 
moglichkeit zeigt das Holz, wenn 
Birnbaum- oder Taxusmodeln zum 
Ausdriicken von Gebildkuchen und 
Marzipanen herbeigeholt werden.

Diesen Backgeraten zur Seite 
liegen oder hangen in der Speise- 
kammer das Hackbrett imd der 
Klopfer. Am besten aber sorgt ein 
holzerner Loffelhalter fur die Auf-

A1 escribir a los anunciantes menciónese el „Innen-Dekoration“

XI



OKTOBER 1940 »IN N EN-D EK O RATIO N « B A N D  51

(D a i d O r d łg i i  id t id tu t
in auOerster Kurze bringt die „Deutsche Kurz-Post", die 
Zeitschriftdes Geistesarbeiters und stark Beschaftigten. 
W ir liefern Ihnengern Probehefte.SchreibenSiean den

V E R LA G D E R  D E U T S C H E N  K U R Z - P O S T
Berlin-Charlottenburg 2, Berliner Strabe 41/43

Zeichner gesucht
W ir suchen  per so fo rt eine tiich tige  K raft, p e rfek t 
im D eta illie ren  m it liingerer P raxis. O fferten  m it 
L ich tb ild  u n te r  M . B. 7483 an  » Innem D ekora tion« , 
S tu ttg a rb O , N eckarstraB e 121.

Jiingere Kunstgew erblerin
fiir Eins und  V erk au f, die auch  die Schaufenster*  
d ek o ra tio n  b e ra te n d  iibern im m t, fiir d au e rn d e  S tek  
lung gesuch t. O fferten  m dglichst m it Bild und  
G eh a ltsa n sp ru ch e n  erb e ten .

W. MAN N E C K, Danzig, Langgasse 16 
G egriindet 1869 Tapeten, Linoleum , Teppiche

Ich liefere Kuchen
gegen Lieferung von Sehlaf- 
zimmern, evtl. Speise- und 
Herrenzimmern. Interessen- 
ten erfahren Naheres unter 
M. A. 7469von »Innen-Deko- 
ration«,S tuttgart-0 ,N eckar
straBe 121.

nahme der yerschiedenen Lóffel, 
Quirle und Riihrer. Zum taglichen 
Gebrauch yerzichten wir heute auf 
den Holzlóffel,der noch vor wenigen 
Jahrzehnten in yielen Gegenden 
unentbehrlich war. Er war iibri- 
gens, wie alte Leute immer wieder 
yersichern, haltbarer ais mancher 
Metallóffel und wurde deshalb sehr 
gerne imWinter im Haushalteselbst 
hergestellt oder dem wandernden 
Schnitzer aus seinem Sack ab- 
gekauft. Doch zum Salatbesteck 
gebraucht die Hausfrau auch heute 
noch gerne Lóffel und Gabel aus 
Linde, Ahorn oder Erie.

Nun scheint sich neuerdings das 
Drechslerhandwerk daran zu ma- 
chen, den hergebrachten Kreis von 
Holzgeraten fiir den taglichen Be- 
darf zu erweitern. Wir diirfen sa- 
gen, daB die Meister kaum fehlen 
und es meisterhaft gut machen. So 
braucht ein runder Holzteller bloB 
eine schlichte Kehle eingeschnitten 
zu bekommen, und diese Zier ge- 
niigt, mancher Frau den Anreiz zu 
geben, dies Stiick ihrem Hausrat 
einzuyerleiben. Doch dariiber hin- 
aus wird Neues entworfen. Schon 
gibt es hólzerne Eierbecher, wie 
sie nordische Lander lange kennen, 
und wiederum hat das Holz in 
seiner Eigenart dafiir gesorgt, daB 
einfache und schóne Formen er- 
reicht wurden. Neu sind gróBere 
Holzschalen mit Deckeln, in denen 
Pellkartoffeln seryiert werden kón- 
nen. Neu sind auch kleine Biichsen, 
die gut zum Aufbewahren von Ge- 
wiirzen geeignet sind. Wir wollen 
hoffen, daB noch weitere Dinge ge- 
schaffen werden. Wo ist zum Bei- 
spiel eine wirklich gute Mehldose 
zu sehen oder ein FaB, das, iiber den 
Herd gehangt, das unentbehrliche 
Salz trocken aufbewahrt? Friiher 
sind diese und noch manch andere 
Gerate aus Holz iiberall yorhanden

Móbelkaufmann
Innenarchitekt,selbstandig,37Jahre, 
178 cm groB, schlank, gute Erschei* 
nung, sucht frisches Madei 25—30J. 
alt, groB, schlank, gut aussehend, 
mogl. Kunstgewerblerin, ais Lebens* 
kameradin. Zuschriften mit Bild er? 

beten unter ,,4700“ an 
ALA, B ER LIN  W 35, 
Potsdamer Strasse 68.

Raumgestalter,
Zeichner, Mobelfachmann
29 J. ka th . z. Z t. i. F., w iinsch t 
idealdenk . K unstgew erb l. zw. 
spiit. H e ira t kenn . z. lern., evtl. 
E inhe ira t. Off. m. B .un t. M .C . 
7485 an  »lnnen= l)ekoration«. 
S tu ttg a rb O , N eck a rs tr . 121.

gewesen. Ein Rundgang durch ein 
Heimatmuseum zeigt dies bald.

Da werkten neben dem Drechsler 
dann auch noch Bóttcher und 
Schnitzer. Heute noch beziehen 
wir Backmulden oder im land- 
lichen Haushalt Fleischmulden von 
ihnen, oder Holzeimer, Holzwannen 
und die Lichtenhainer Bierkriige die 
eine Zusammenstellung von dunk- 
lem und hellem Holz zeigen.

Zwei Gegenden sind es vor allem, 
in denen dies Kiichengeschirr her
gestellt wird. Wir wollen sie be- 
sonders erwahnen, wohnen hier 
doch die armsten Heimarbeiter, 
denen mit einer Werbung fiir Holz- 
gerate sehr geholfen ist. Einmal 
sind es die Bewohner des Riesen- 
gebirges, zum andern Leute der 
Rhón, etwa in Dalherda und Derm- 
bach, die diesem miihseligen Er- 
werb nachgehen. Waldreiche Ge
genden sind es also, in denen fiir 
Ackern und Viehziichten wenig 
guter Grund yorhanden ist. So muB 
die Heimarbeit die Menschen er- 
nahren. Auf Grund besonderer 
Fórderung kommt nun seit einigen 
Jahren ein drittes Gebiet hinzu; wir 
kennen schóne Gerate aus der 
bayerischen Ostmark.

Wenn man die Korbflechter aus 
Coburg und Lichtenfels, aus Hessen 
und Dalhausen, aus OstpreuBen 
und Baden und die Spanschachtel- 
macher des Schwarzwaldes und aus 
Thiiringen unterstiitzen will, so 
wird es ein leichtes sein, ihre Er- 
zeugnisse auch in der Kuchę zu 
yerwenden. Lassen sich Gemiise 
und Kartoffeln etwa besser auf
bewahren ais in den in allen Formen 
hergestellten Kórben aus Weide oder 
Rohr? Was ware ein so praktischer 
Zwiebelbehalter wie das luftige 
Deckelkórbchen aus Hessen oder 
Lichtenfels? Gewiirze wurden 
schnell und sicherer ais aus dem 
gewóhnlichen Tiitenwirrwarr her- 
auszufinden sein, wenn die Haus
frau sie in Spanschachteln aufbe- 
wahrte. Mag aber etwas besser fiir 
die Reinhaltung des Geschmacks 
sorgen ais das schiitzende und zu- 
gleich poróse Holz? Den Geschmack 
zu bewahren, dies ist in besonderer 
Weise die Aufgabe des Holzge- 
schirrs. Hierfiir ist es mit seinen 
edlen Formen in einzigartiger 
Weise geeignet. Bruno Arbeiter

FUr das November-Heft der

„IN N E N -D EK O R A TIO N "

schlieBt die Anzeigenannahme am

23 . O k to b er 1940
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