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Fur die Bibliothek der Damę
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J AHRES BAND 1933
EINE WERTYOLLE BE R E IC H E R U N G

Nicht nur die handarbeitende Frau, 
auch der schaffende Kunstler
kann aus der Fiille des Gebotenen auBerst wertvolle An= 

regungen mannigfaltigster Art schópfen. D ie tausend 

Dinge schóner Handarbeiten interessieren jedermann. 

Durch ihre kiinstlerischen heiteren Formen, durch ihre 

geschmacklich schone Verarbeitung, durch ihre Frische 

und frohliche Gegenwart sind sie der Gunst der Frauen* 

welt jederzeit sicher
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W e t t b e w e r b  im  B a u s p a r -  
w e s e n

Das Reichsaufsichtsamt fur Pri- 
yatyersicherung hat an alle zum 
Geschaftsbetrieb berechtigten Bau- 
sparkassen folgendes Rundschrei- 
ben herausgegeben:

»Aus AnlaB eines Einzelfalles ha- 
ben wir mit dem Reichskommissar 
fiir das Bankgewerbe in Berlin 
einen Schriftwechsel iiber Fragen 
des Wettbewerbs zwischen den pri- 
vaten Bausparkassen einerseits und 
den offentlichen Kreditanstalten, 
besonders den dem Deutschen Spar- 
kassen- und Giroverband ange- 
schlossenen Anstalten andererseits 
gehabt. Wir haben hierbei den 
Standpunkt vertreten, daB die un- 
erfreulichen Auswiichse bei diesem 
Wettbewerb, die auch jetzt noch in 
einzelnen Fallen zutage treten, nur 
dadurch behoben werden kónnen, 
daB von beiden Seiten die erforder- 
liche Zuriickhaltung geiibt wird. 
Wie uns der Reichskommissar fiir 
das Bankgewerbe mitteilte, hat der 
Deutsche Sparkassen- und Giroyer- 
band zugesichert, daB er kiinftig fiir 
den Wettbewerb mit privaten Bau
sparkassen die Grundsatze eines 
einwandfreien Wettbewerbes ein- 
halten werde. Wir erwarten, daB in 
Zukunft auch von seiten der priva- 
ten Bausparkassen alles unterlas- 
sen wird, was geeignet sein kónnte, 
einen gesunden, die Kreditwirt- 
schaft nicht beeintrachtigenden 
Wettbewerb zu gefahrden. Sollten 
wir im Einzelfalle feststellen, daB 
von seiten privater Bausparkassen 
kiinftig hiergegen verstoBen wird, 
werden wir mit den uns zur Verfii- 
gung stehenden Mitteln dagegen 
einschreiten.

Das Reichsaufsichtsamt hat von 
denjenigen Bausparkassen, die die 
Genehmigung zur Aufnahme eines 
Wechselkredits in Hóhe bis zum 
vierfachen Betrage der Riickflusse 
des Jahres 1932 gemaB § 13 des Ver- 
sicherungsaufsichtsgesetzes nach- 
gesucht und erhalten haben, die fol- 
gende geschaftsplanmaBige Erkla- 
rung yerlangt: ,Wir werden uns bei 
der Werbung darauf beschranken, 
die Tatsache der Aufnahme des 
Wechselkredits zu erwahnen; Aus- 
driicke wie ,Reichskredit‘, ,Reichs- 
mittel' u. dgl. werden wir unterlas- 
sen. Wir werden unsere Vertreter 
ausdriicklich anweisen, jede Bezug- 
nahme auf den Wechselkredit, die 
irgendwie den Eindruck erwecken 
kónnte, ais seien die aus dem Wech
selkredit flieBenden Mittel fiir die 
Zuteilungsaussichten neu hinzutre- 
tender Bausparer von EinfluB,

Sistrah-Licht G. m. b. H.
S tu ttg a rt, HasenbergstraBe 31

Stahlmóbel im deutschen Heim . . .
machen der Frau die Arbeit leicht und das Dasein lebens- 
wert sie strahlen Licht und Frohsinn aus.
Ais deutsches Gedankengut sind Stahlmóbel in der unver- 
falschten Ehrlichkeit und Sauberkeit ihrer Form

Sinnbild unserer neuen Zeit.

streng zu vermeiden; die Einhal- 
tung dieser Anweisung werden wir 
uberwachen und bei Zuwiderhand- 
lungen nachdriicklich einschreiten. 
Mehrere Falle geben uns Veranlas- 
sung, darauf hinzuweisen, daB die- 
jenigen Bausparkassen, die die Ge
nehmigung zur Aufnahme des 
Wechselkredits vom Reichsauf
sichtsamt noch nicht erhalten ha
ben, die also gar nicht wissen, ob 
der Wechselkredit fiir sie iiberhaupt 
in Betracht kommt, sich selbstyer- 
standlich bei der Werbung jeglicher 
Bezugnahme auf den Wechselkre
dit zu enthalten haben. Wir werden 
in jedem einzelnen Fali, in dem uns 
ein MiBbrauch des Wechselkredits 
bei der Werbung bekannt wird, Ver- 
anlassung nehmen, gegen die be- 
treffende Bausparkasse einzu- 
schreiten.

Der Herr Reichswirtschaftsmini- 
ster hat unlangst in einer Presseyer- 
lautbarung, die sich auf andere Un- 
ternehmungen bezog, darauf hin- 
gewiesen, daB sich in letzter Zeit die 
Falle gemehrt haben, in denen Un- 
ternehmungen sich bei der Wer
bung auf die Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei berufen 
und angebliche Verbindungen der 
Unternehmung mit der Partei be
sonders hervorgehoben haben. Der 
Herr Reichswirtschaftsminister hat 
in dieser Presseyerlautbarung die 
Verquickung von Partei und Ge- 
schaft auf das scharfste miBbilligt. 
Wir haben Veranlassung, die Bau
sparkassen auf diese grundsatzliche 
Einstellung des Herm Reichswirt- 
schaftsministers hinzuweisen. Wir 
haben beobachtet, daB in den 
Druckvorschriften der Bausparkas
sen, insbesondere in den Hauszeit- 
schriften, yielfach mit yaterlandisch 
klingenden Schlagwórtern gewor- 
ben wird, und daB auch haufig die 
Symbole der nationalen Regierung 
(Hakenkreuz, Hakenkreuzfahne, 
Hoheitszeichen der NSDAP, ahn- 
liche Zeichen, schwarzweiBrote 
Reichsfarbe) verwendet werden. 
Ganz abgesehen davon, daB derar- 
tige Formen des Wettbewerbs einen 
Mangel an Takt und Geschmack 
yerraten und unter Umstanden 
auch gegen das Gesetz zum Schutze 
der nationalen Symbole vom 19. Mai 
1933 (Reichsgesetzbl. Teil I, S. 285) 
yerstoBen, fiihren sie zu einer Be- 
unruhigung der Bausparkassen, die 
sich solcher Werbearten nicht be- 
dienen, und der Bausparer, die den 
letztgenannten Bausparkassen an- 
gehóren. Wir miissen daher erwar
ten, daB eine Werbung der beanstan- 
deten Art in Zukunft unterbleibt.«

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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Z e i tg e m a B e  A u s f i ih ru n g  
f r e i t r a g e n d e r ,  

f e u e r s ic h e r e r  W a n d ę

Zur Trennung oder Abteiiung 
von Umkleidekabinen in Badean- 
stalten und auf Sportplatzen, bei 
der Herstellung von Badekabinen, 
in Toiletten und Waschraumen, 
wie auch in Geschaftsraumen zur 
Abteiiung von Einzelbiiros und in 
Zentralwaschkiichen, kurz iiberall, 
wo es darauf ankommt, die Raume 
in einfacher Weise und mit recht 
wenig Kostenaufwand gegeneinan- 
der abzuscheiden, miissen Trenn- 
wande hergestellt werden.

Bisher kommen ais Baustoff fur 
diese Trennwande hauptsachlich 
Holz, Rabitzwandmaterial oder 
Steinplatten zur Verwendung, die 
aber den Anspriichen nicht in 
vollem MaBe genugen kónnen. Holz 
sollte in erster Linie nur fur trok- 
kene Raume benutzt werden, damit 
seine Instandhaltungskosten nicht 
zu hoch werden. Es sollte aber we- 
gen seiner Feuergefahrlichkeit aus 
gróBeren Anlagen, die vielen Men- 
schen zuganglich sind, nach Móg- 
lichkeit verschwinden. Bei der Ver- 
wendung von Trennwanden in Um
kleidekabinen ist es allein schon 
wegen der móglichen Splitterbil-
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DEUTSCHE LINOLEUM-WERKE A.-G., BIETIGHEIM'WORTT.

dung und den damit verbundenen 
Kórperverletzungen gleichfalls nicht 
recht geeignet. Bei den Rabitzwan- 
den werden regelrechte Bauarbeiten 
benótigt; auBerdem entwickeln sich 
sowohl beim Aufbau ais auch beim 
AbriB groBe Staub- und Schmutz- 
mengen. Auch sind die Kosten 
recht hoch, da zudem das abge- 
brochene Rabitzwandmaterial kaum 
weiter zu verwenden geht. Im allge- 
meinen werden Holz- und Rabitz- 
wande ais ganze, nicht ais freitra- 
gende Wandę ausgefiihrt, infolge- 
dessen kónnen sie, da eine griind- 
liche Sauberhaltung bei ihnen auf 
erhebliche Schwierigkeiten stóBt, 
den heutigen Anschauungen von 
Hygiene, Sięherheit und Bestandig- 
keit nicht vollauf entsprechen.

Dagegen lassen sich mit Hilfe 
von Schiefer- und Marmorplatten 
ohne weiteres freitragende Wandę 
herstellen. Sie erfordern allerdings 
wegen ihres hohen Gewichtes auch 
eine entsprechend kraftige Trag- 
konstruktion. Da auBerdem diese 
Materialien ziemlich hoch im Preise 
stehen, ergibt sich insgesamt ein 
recht hoher Betrag bei Anschaffung 
und Herstellung derselben.

Kiirzlich sind nun Bauplatten- 
Konstruktionen im Handel erschie-

T a p e t e n w a h l .............

W ard  je das was man suchte so 
mijhelos gefunden?
W ar man nicht vielm ehr von 1000 
Zweifeln hin- und hergew orfen?

Des Ra t se l s  L ó s u n g ,  gnadige 
Frau, sei Ihnen gern ve rra ten : es 
liegen beratendeTexte in unseren 
N o r t a - K a r t e n ;  die besondere 
E igenart und V erw endbarke it un- 
serer Tapeten w ird  Ihnen geschil- 
dert. W ahl ist keine Qual mehr! 
Besorgen Sie sich diese Karten — 
jede r Tapetenhandler f i ih r t sie!

N O R T A  reine form

( r o t e r  E i n b a n d )

N O R T A  234

( g e l b e r  E i n b a n d )

N O R T A  434

( g r u n e r  E i n b a n d )

N o r d d e u t s c h e  T a p e t e n f a b r i k  

H o l s c h e r  &  B r e i m e r

L a n g e n h a g e n  v o r  H a n n o v e r
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nen, bei denen Eternitplatten ais 
Baustoff Verwendung finden. Bei 
ihnen sind die Platten derartig in 
Metallrahmen gefafit, dafi sie frei 
arbeiten kónnen, wobei es ausge- 
schlossen ist, dafi sie bei nachtrag- 
licher Schrumpfung oder Warme- 
ausdehnung platzen kónnen. Sie 
sind auch nicht in dem beispiels- 
weise aus verzinktem Eisen herge- 
stellten Rahmen fest eingespannt, 
wodurch erreicht wird, dafi sie bei 
Beanspruchungen senkrecht zu 
ihrer Ebene federn — nachgeben — 
kónnen, ohne zu brechen. Zudem 
hat der Metallrahmen senkrecht 
zur Plattenebene ein grofies Wider- 
standsmoment, wodurch, in Zu- 
sammenwirken mit der hohen Fe- 
stigkeit der Eternitplatten, die Her- 
stellung freitragender Konstruktio- 
nen mit nur diinnen Platten von 
etwa 8 mm Starkę ermóglicht wird. 
Der besondere Vorteil an ihnen ist, 
dafi ihr Gewicht, im Vergleich mit 
anderen dem gleichen Zweck die- 
nenden Ausfuhrungen, um ein we- 
sentliches geringer ist. Andere, 
ebenso wichtige Vorziige sind ihre 
leichte Sauberhaltung, nahezu un- 
begrenzte Haltbarkeit und ihre aus- 
gezeichnete Feuerbestandigkeit — 
ein Vorteil, auf den bisher merk- 
wurdigerweise viel zu wenig Wert 
gelegt wird. — Zu erwahnen ist 
noch, dafi die zugehórigen Tiiren 
in derselben Weise hergestellt wer- 
den kónnen wie die Wandę und 
unbedenklich mit allen erforder- 
lichen Beschlagen versehen werden 
kónnen.

Es gibt aber auch noch andere 
Anwendungsgebiete fur diese neu- 
artigenBauplatten-Konstruktionen. 
So benutzt man sie zur Herstellung 
von Briistungen und Scheidewan- 
den fur Balkone. Hier spielt na- 
mentlich ihr verhaltnismafiig ge- 
ringes Gewicht eine nicht zu unter-

S T A A T L I C H  E P O R Z E L L A N /  

M A N  U  F A K T U  R B E R L I N

M A T R A T Z E  
u P O L S T E P ♦

I
U N E R R E I C H T l  
ELASTISCH UNDl

u n v e r w u s t l ic h |SCH LARAF FIA-WE RKE
H U S E R s C O  C  M . B. H . 

W U P P E R T A L -W IC H L IN C H A U S E N  
♦  ♦  B E R L IN  /  M U N C H E N  ♦  ♦

Schlaraffia-Matratzen mit de r  e lek tr ischen  Thermodor-Heizung

schatzende Rolle. Aber auch zur 
Verkleidung der Treppengelander 
lassen sie sich vorziiglich verwen- 
den, wobei ihre Wirkung durch 
Verwendung verschiedenster Zier- 
metalle noch erhóht werden kann, 
denn die Platten sind durchaus 
nicht an ein bestimmtes Metali ge- 
bunden. Da aufierdem ihre grofie 
Anpassungsfahigkeit an die Archi
tektur des Hauses die mannigfaltig- 
sten Flachenaufteilungen gestattet, 
erhalt man auf diese Art ein zu- 
gleich dekoratives und feuersiche- 
res Treppengelander.

Nach den gleichen Konstruktio- 
nen lassen sich auch feuersichere 
Tiiren und Behalter jeder Art und 
GróBe herstellen. Letztere finden 
in der Hauptsache zur Aufbewah- 
rung von Asche und Schlacke Ver- 
wendung, wobei die ihnen eigene 
Feuerbestandigkeit von ausschlag- 
gebender Bedeutung ist.

Diese, schon in vielen Fallen be- 
wahrten Eternitbauplatten-Kon- 
struktionen haben noch den Vor- 
teil, daB bei einem etwaigen Ab- 
bruch sich die einzelnen Teile ohne 
weiteres weiter verwenden lassen, 
da sie weder beim Zusammenbau, 
noch beim Abbruch beschadigt wer
den. Sie sind fast restlos genormt 
und bieten daher die Móglichkeit 
eines ebenso schnellen Auf- wie 
Abbaues. Dipl.-Ing. Castner

★

Ein n e u e r  l in o le u m a h n -  
l i c h e r  F u B b o d e n b e la g

Man hat bereits aus Faserstoffen 
und Trankstoffen (Leinól oder Teer) 
ein Materiał hergestellt, das nach 
Art des Linoleums oder der Linkru- 
sta ais Wand- oder FuBbodenbelag 
Verwendung finden kann. Bei Aus- 
fiihrung des Verfahrens werden 
dem Trankmittel Faserstoffe zuge- 
setzt, wie sie allgemein zur Her
stellung von Pappen Yerwendung

Mit dem Schaub Weltsuper 34 ist ein Empfanger 
geschaffen, der technisch an der Spitze der mitt- 
leren Preisklasse steht. Ais Sechskreis-Superhet 
trennt der Weltsuper 34 automatisch. Durch Fa- 
dingausgleich, Stórblockade und elektrodynamisch. 
Lautsprecher wird gleichmaBig gute, naturechte 
Wiedergabe al ler  Fernsender erzielt. Bewahrter 
Kurzwellenteil ftir Weltempfang ohne Mehrkosten.

Preis 2 5 4  RM
m it  R ó h r e n  u n d  e le k t r o d y n .  L a u ts p r e c h e r  

f .  W e c h s e ls t r o m .  F u r  G le ic h s t r o m  2 6 0  R M

Das neue interessante Werbeblatt 
steht zu lhrerVerfiigung. Jedes gute 
Radiogeschaft fiihrt den Schaub 
Weltsuper34gernunverbindlichvor

c m A u i
G . S c h a u b  A p p a r a t e b a u g e s e l ls c h a f t  m . b . H . ,  C h a r io t t e n b u r g  5
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auóe

finden. Bei einer Ausfuhrungsform 
dieses Verfahrens lauft das oxy- 
dierte Materiał zwischen glatten 
Metallwalzen hindurch, die mit 
verschiedener Geschwindigkeit um- 
laufen, wobei das Rohmaterial in 
eine breiartige Masse verwandelt 
wird, die durch Zusatz von Terpen- 
tin od. dgl. verdiinnt werden kann. 
Der fertige Brei wird dann zu einem 
pappenartigen Fabrikat verarbeitet 
und mit einer Unterlage aus Ge- 
webestoffen verbunden. Die starkę 
Klebrigkeit des steifen Breis macht 
es aber notwendig, alle Maschinen- 
teile, die mit ihm in Beriihrung 
kommen, namentlich aber die 
Walzen, einzupudern oder zu ólen, 
um so ein Anhaften der Masse an 
den Maschinenteilen zu verhindern.

Einem Ziiricher Erfinder ist jetzt 
ein Verfahren patentiert worden, 
nach welchem man einen billigen 
linoleumahnlichen Belagstoff min- 
der umstandlich herzustellen ver- 
mag; die Walzmaschine braucht in 
diesem Falle nicht gegen das An
haften des Arbeitsgutes geschiitzt 
zu werden.

Zum Zwecke der Herstellung 
dieses Belages werden Papier- oder 
Gewebebahnen durch einen Behal- 
ter gezogen, in welchem sich Leinól 
mit einem geringen Zusatz eines 
Trockenmittels befindet. Die ge- 
trankte Bahn wird dann aufge- 
hangt, damit das Leinól oxydieren 
kann. Wenn die Bahn eine gewisse 
Trockenheit erlangt hat, wird sie 
durch ein Ólfarbbad gezogen, in 
welchem sich auBerTrockenmitteln 
auch Fiillstoffe befinden, z. B. Kie- 
selgur, feingemahlene Holz- oder 
Strohabfalle, Kreide, Harz, Leder- 
abfalle u. dgl. m. Dann wird die 
Papier- oder Gewebebahn wieder 
aufgehangt und getrocknet. SchlieB- 
lich wird sie zu Biindeln zusammen- 
gedriickt und in langsam laufende 
Miihlen oder Quetschen gebracht, 
wo sie in unregelmaBige kleine 
Stiicke zerrissen wird. Diese Stucke 
werden in dunnen Lagen ausge- 
breitet, endgiiltig getrocknet und 
nochmals zerkleinert. Die einzelnen 
Teile sind von zahlreichen faserigen 
Stoffen durchsetzt. Um nun eine 
gleichmaBige Beschaffenheit des Ge. 
misches zu erzielen, geht das Arbeits- 
gut nunmehr durch einen sogenann- 
ten Faltenbrecher, der.; aus zwei 
mit Zahnen besetzten Walzen be- 
steht und sich in angemessener Ent- 
fernung iiber dem geheizten Druck- 
walzenpaar befindet. Aus dem Fal
tenbrecher gelangt das Materiał zu- 
nachst in einen schmalen, aus 
Blechwanden od. dgl. hergestellten

Kanał, der unten zwischen den bei- 
den Walzen miindet. Die gezahnten 
Walzen des Faltenbrechers drehen 
sich in einander entgegengesetzter 
Richtung, so daB das faserige Ma
teriał durch die Zahne zickzack- 
fórmig geknickt wird. Im Kanał 
staut sich die niederfallende Masse, 
ihre Falten legen sich zusammen, 
und durch das Hinzutreten neuer 
Massen findet so im Kanał eine 
Vorpressung der Masse statt. An 
der unteren Mundung desselben 
tritt die vorgepreBte Masse in den 
schmalen Schlitz zwischen den 
Walzen ein und ais feste Bahn unter 
ihnen hervor. Wahrend dieses Vor- 
ganges ist aber auch seitlich iiber 
eine der Walzen, gleichzeitig mit 
dem Massestrang, ein Jutegewebe 
oder eine Papierbahn (ais Unter
lage) in den Schlitz zwischen den 
Druckwalzen eingetreten, so daB 
Masse und Unterlage miteinander 
fest verbunden werden.

Auch dieses Verfahren wird vie- 
len noch ais ziemlich umstandlich 
erscheinen; ein wesentlicher Vor- 
teil besteht aber, nach der Patent- 
schrift, darin, daB die Masse vor 
ihrer Bearbeitung zwischen den 
Druckwalzen — im Gegensatz zu 
den bisher iiblichen Verfahren — 
nicht warm, sondern kalt ist. Auch 
beim Durchlaufen der Walzen wird 
der Masse nur so viel Warme zuge- 
fiihrt ais zu ihrer Bindung und Ver- 
dichtung notwendig ist. Der aus der 
Maschine kommende Belag erkaltet 
in kurzer Frist und ist schnell ge- 
brauchsfahig. Der Preis des fertigen 
Produktes soli viel geringer sein ais 
der des Linoleums, da an Stelle von 
Kork zerquetschte Papier- oder 
Gewebebahnen Verwendung finden, 
die sich, trotz ihrer ziemlich um- 
standlichen Vorbereitung, erheb- 
lich billiger stellen. Ob das Fabrikat 
mit bereits bewahrten Linoleum- 
Ersatzstoffen in den Wettbewerb 
treten kann, wird die Praxis lehren.

Fr. Hth.

W I L H .  B L U M  &  S O H N
S O L IN G E N -O H L IG  S (R hU .)

A ntike B eleuchtungskórper
A b b i l d u n g e n  a uf  Wu n s c h

D e r  p r a k ł i s c h e ,  f a s ł  g e r a u s c h l o s e  S t a u b s a u g e r
In jodem Fochgeschafl erhalłlich • Bezugsquelle.i  auf Wunsch durch

M A U Z  &  PFEIFFER, S T U T T G A R T -B O T N A N G
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T a g u n g  d es  D e u ts c h e n  
W e r k b u n d s  in B r e m e n

In den letzten Tagen des Januar 
traf en Vorstand, Bundesbeirat und 
Geschaftsfiihrung des Deutschen 
Werkbundes in Bremen zusammen, 
um die ideellen Grundlagen fur den 
Neuaufbau des Bundes und das 
Arbeitsprogramm der kommenden 
Jahre zu besprechen.

Die Verhandlungen, an denen 26 
Personen teilnahmen, eróffnete der 
Vorsitzende des Deutschen Werk
bundes, Diplomingenieur Architekt 
Lórcher, Berlin. Er fiihrte aus, daB 
der Werkbund trotz miihevollster 
dreiBigjahriger Arbeit das breite 
Fundament, das er benótigt, noch 
nicht erreicht habe. Wir miiBten 
uns bemiihen, das Wollen des Bun
des in Tausende von Familien zu 
tragen. Der Werkbund solle das 
Sammelbecken fur alle Menschen 
sein, die sich fiir das Streben nach 
Fórderung der Wertschatzung der 
Gebrauchsdinge in den Dienst des 
Volkes stellen.

Professor Wendland, Berlin, 
sprach zunachst eingehend iiber die 
Eingliederung des Werkbundes in 
die Reichskammer der bildenden 
Kunste. Der Werkbund wolle keine 
Politik treiben, sondern sei eine 
Gesinnungsgemeinschaft. Er sei 
eine Kampforganisation, die sich 
nicht fiir asthetische Momente, son
dern fiir eine kiinstlerische Gesin- 
nung einsetze. Der Werkbund solle 
die Organisation sein, die eine Front 
aufrichtet, die fest geschlossen fiir 
das Prinzip der Leistung kampft. 
Ferner macht Wendland Mitteilun- 
gen iiber das Arbeitsprogramm des 
Bundes. Die Zeitschrift »Die Form« 
wird umgestaltet werden. Der Werk
bund will sich auf Ausstellungen be- 
schranken, bei denen er die gesamte 
Leitung erhalt und voll verantwort- 
lich ist. Geplant sind fiir 1934 Aus
stellungen in Kónigsberg und 
Frankfurt und fiir 1935 eine Aus- 
stellung in Dusseldorf in Verbin- 
dung mit der Reichskulturkammer. 
Fiir die Olympiade 1936 ist ver- 
schiedenes geplant. Jeder Bezirks- 
leiter erhalt eine besondere Aufgabe 
zugeteilt. Thiiringen bearbeitet die 
Frage der Werkbundladen, Rhein- 
land die Ausstellung in Dusseldorf, 
Kónigsberg die Ausstellung von 
Stadtrandsiedlungen, Berlin die 
Olympiade 1936, Hamburg die Aus- 
landspropaganda in Ubersee. Wend
land sprach dann noch iiber die 
neuen Satzungen, die unter dem 
Kulturkammergesetz stehen. Im 
AnschluB daran erlauterte Lórcher 
die Organisation der Kammer.

K I  \ S T \ E R E 1 \  H A N N O Y E R  E .Y .

102. Grafie
F ruhjahrsausstellung IQ34

zeigt Werke der Malerei, Plastik und Graphik

II. .Marz bis 29. April /  Taglich \ 011II bis 17Uhrgeoffnet

G LE IR O
die wundervollen Metałl- 
Gardinenstangen, auf denen 
auch derschwersteVorhang 
o h n e R i n g e  flieBend lauft. 
Moderne Raume sind ohne 
GLEIRO kaum mehr denk- 
bar. Lieferbar in verschie- 
denen Ausfuhrungen, ver- 
schiedenen Blendenbreiten, 

r Kordelfuhrung. Fordem Sie 
- K a t a l o g .

)ERS
C H A F T

S T I L M Ó B E L
nach englischen hollandischen, 
franzosischen, italienischen Ori- 
ginalen und nach Zeichnungen

JULIUS ZWIENER
G.M.B.H.

K U N S T M Ó B E L F A B R I K

Berlin SW 68, Zinim erstraBe 9 4

Nach einer Mittagspause mit an- 
schlieBender Besichtigung der Bótt- 
cherstraBe wurde die Sitzung fortge- 
setzt. Die einzelnen Landesstellen- 
leiter berichteten iiber die Lagę in 
ihren Bezirken. Zum SchluB nahm 
Professor Wendland noch einmal 
kurz das Wort und betonte, daB das 
Wichtigste fiir den Bund sei, die 
richtigen Menschen heranzuziehen. 
Alle Organisationen seien belanglos, 
wenn nicht eine geistige Bewegung 
dahinter stiinde. Bei allen Beteilig- 
ten herrschte vóllige Einmiitigkeit. 
Die Verhandlungen waren von 
einem Gemeinschaftsgefiihl und 
einer Opferbereitschaft getragen, 
wie sie nur in der neuen Weltan- 
schauung móglich ist.

Der Landesleiter von Niedersach- 
sen, Generalkonsul Dr. Roselius, 
hatte es sich in vorbildlicher Weise 
angelegen sein lassen, den Teilneh- 
mern an den Beratungen den Auf- 
enthalt in der schónen Hansestadt 
so eindrucksvoll und anregend wie 
móglich zu gestalten. Der Abend 
vereinigtedie Bezirksleiter zu einem 
geselligen Abend in seinem gast- 
freien Haus. Eine Fahrt nach 
Bremerhaven zur BegriiBung der 
einlaufenden »Bremen«, zur Be
sichtigung des Freilichtmuseums 
bei Bremerhaven, der Handweberei 
Hohenhagen und des Instituts fiir 
Gesundheit und Leistung vervoll- 
standigten die starken Eindriicke 
von dem Vorposten deutscher Kul
tur Niedersachsens. Das Ergebnis 
der in jeder Weise arbeitsreichen 
Tagung war die GewiBheit, den rich
tigen Weg gefunden zu haben fiir 
eine Hilfe am deutschen Gestalter 
und das BewuBtsein, teilzuhaben 
an dem grofien Werk des deutschen 
Aufbaus.

★

F e s tp r e is e  f i i r  T e p p ic h e  

und  L a u fe r s to f fe

Der Verein der Teppichfabrikan- 
ten zur Wahrung wirtschaftlicher 
Interessen E. V., dessen Weiterbe- 
stand beschlossen worden ist, hat 
die Auslieferungsfrist fiir Festauf- 
trage, die bis zum 25. Januar be- 
grenzt worden war, bis zum 
25. April verlangert. Der Verein 
sieht zur Zeit von einer Preiser- 
hóhung ab, obwohl sie infolge der 
Entwicklung der Rohstoffpreise 
durchaus geboten ware. Es ist be
schlossen worden, daB die jetzigen 
billigsten Preislagen der einzelnen 
Qualitaten nicht durch neue Artikel 
in verbesserter Qualitat oder verbil- 
ligten Preislagen unterboten werden.

VI
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S t a r k ę  B e le b u n g  
in d e r  M ó b e l in d u s tr ie

Durch die Ehestandsdarlehen und 
die Ausgabe der Bedarfsdeckungs- 
scheine ist es der Regierung gelun- 
gen, eine starkę Belebung der Mó- 
bel- und Hausratindustrie herbeizu- 
fiihren.

Allein durch die bis Oktober ge- 
wahrten ćoooo Ehestandsdarlehen 
wurde eine Entlastung des Arbeits- 
marktes um 120000 Personen er- 
zielt, wobei 60000 Arbeitsplatze 
durch das Ausscheiden der weibli- 
chen Arbeitskrafte und weitere 
60000 Arbeitsplatze durch die er- 
hóhte Nachfrage in der Móbel-, 
Hausgerateindustrie usw. frei wur- 
den.

Werden also jahrlich, wie vorge- 
sehen, 250000 Ehestandsdarlehen 
gewahrt, so wird man erreichen, 
daB mindestens 200000 weibliche 
Arbeitskrafte mehr aus dem Ar- 
beitnehmerstand in die Ehe uber- 
gefuhrt werden ais sonst, wodurch 
der Arbeitsmarkt stark entlastet 
wird, wahrend andererseits weitere 
200000 Arbeitskrafte durch den 
zusatzlichen Bedarf an Móbeln, 
Hausgeraten usw. erforderlich wer
den, so daB im ersten Jahre der 
Durchfiihrung dieses Planes insge-

l au fe r ,  be lags to f fe ,  ga rd inen

■ W I K
m ób e ls to f fe ,  decken  aIIer art

LEIPZIG C 1

*

mm . i

i

samt eine Entlastung des Arbeits- 
marktes um 400000 eintreten wird.

Die Auswirkungen dieser MaB- 
nahmen haben in der Móbelin
dustrie bereits dazu gefiihrt, daB 
die Zahl der Beschaftigten im zwei- 
ten Vierteljahr 1933 rund 50% 
hóher war ais im ersten Vierteljahr 
und im dritten Vierteljahr noch 
weiter gestiegen ist. In allen Zwei- 
gen der Móbelindustrie hielt diese 
erhóhte Beschaftigung auch biszum 
Jahresende weiter an. Allerdings 
muB festgestellt werden, daB billige 
Móbel und Einzelstiicke entspre- 
chend derVergebung der Ehestands
darlehen besonders stark gefragt 
waren, wahrend die Nachfrage nach 
wertvollen und teueren Móbeln noch 
nicht sonderlich angezogen hat, ob- 
wohl auch hier eine gewisse Besse- 
rung gegeniiber 1932 f estzustellenist.

Insgesamt ist nach den letzten 
statistischen Feststellungen dieAus- 
nutzung der Arbeitsplatzkapazitat 
der Industrien fur Hausrat und 
Wohnbedarf von Januar bis Sep- 
tember v. J. um 10,4% auf 49,1% 
gestiegen und hat damit den Sep- 
tember 1932 bereits bedeutend iiber- 
troffen und annahernd den Stand 
vom September 1931 erreicht.

(Aus: Volk, Staat, Wirtschaft.)
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PROFESSOR F. A. BREUHAUS —BERLIN »HAUSPORTAL« V1LLA IN YARESE

V ER J U N G U N G  EINES HAUSES
Y1LLENUMBAU IN YARESE DURCH FR1TZ AUGUST BREUHAUS

Am Siidhang der Tessiner Alpen stand das Haus 
. inmitten eines iippigen Parkes ais erschrecken- 

der Fremdkórper in einer Landschaft von harmoni- 
scher Reife und ruhiger Schónheit. Stieg man vom 
Vareser See durch Obstgarten und Haine hiigelan, so 
fiel der Blick -  immer wieder gestórt -  auf das hoch- 
ragende Herrenhaus. Es war nicht SchloB, nicht Pa- 
last, nicht Villa: ein groBes Gebaude im »Mailander 
Stil« der Jahrhundertwende — Ausdruck einer Zeit, 
die wenig war und viel scheinen wollte -  ein dreige- 
schossiges Bauwerk mit tiberspitztem Dach, mit 
Wellungen und Schwingungen einer stuckbeklebten 
Fassade, mit unschoner Malerei, die wie in dauern- 
der Unruhe den Bau umzog, iiberladen mit sinnlosen 
Schmuckformen.

Dem Besitzer wurde allmahlich der Bau, die ver- 
altete Innenausstattung, das Ungeniigen der Wirt- 
schaftsraume und hygienischen Einrichtungen zu- 
wider, aber andererseits war er diesem Hause zu sehr 
durch Erinnerungen verbunden, ais daB er sich hatte 
entschlieBen kónnen, es abzureiBen. So kam nur ein 
Umbau, eine Verjiingung in Frage, bei dem groBen 
Gewicht feststehender Gegebenheiten eine fast unlós- 
bar schwere Aufgabe. Der Bauherr hatte das Gliick, 
in Professor Fritz August Breuhaus einen Architekten

zu finden, den es reizte, die Schwierigkeiten dieser 
Aufgabe zu iiberwinden. Wiederholt hat Breuhaus bei 
Neugestaltungen bewiesen, daB er den Blick hat, die 
Entwicklungsmóglichkeit eines Gebaudes -  das, was 
noch unerschlossen in dem Bau liegt — zu erkennen. 
Seine intuitive Phantasie von erstaunlicher Leichtig- 
keit der Gestaltung und der órtlichen Eingliederung 
eines Baues, von taktvoller Einfiihlung in die Wiin- 
sche des Bauherrn, ermóglichte Breuhaus auch in 
diesem Fali die Lósung der gestellten Aufgabe.

Zunachst riB er dem Haus das modisch bedingte 
Kleid ab, so daB der einfache, kubische Baukórper in 
natiirlicher Gliederung hervortrat, dann milderte er 
die Uberhóhtheit des Baues durch die Umspannung 
des Erdgeschosses mit der bodennahernden, sockel- 
artigen Travertinbekleidung, die zugleich dem sonst 
ganz schmucklosen Haus etwas eindeutig Vornehmes 
verleiht. Das mit breitem Gesims vorspringende Dach 
flachte er im Gleichklang m it der ortsiiblichen Bau- 
weise ab und fugte eine Plattform  hinzu, die erst die 
Móglichkeit gibt, in der vollen Rundsicht die Schón
heit der Lagę zu genieBen.

Der erhóhte Eingang mit dem breiteinladendenPor
tal erhieltbeischlichtesterFormgebungdurch denzwei- 
seitigen Zugang eine wuchtige Betonung (Abb. oben).

1934. III. 1
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UMBAU E1NER VILLA IN YARESE »ANS1CHT VON DER TALSE1TE.

Bisher hatte zwischen Haus und Park keine freund- 
schaftliche Beziehung bestanden: durch hohe und 
schmale Tiiren muBte m an sich aus dem Wohnzim- 
mer wie durch eine Sperre ins Freie zwangen. Breu- 
haus óffnete mit einem weitmaBigen Versenkfenster 
die AuBenwand der neugestalteten W ohnhalle: so 
zog er durch den breiten, ungeteilten Ausschnitt Park, 
Landschaft und Blick bis zum jenseitigen Ufer des 
Sees hinein in das Haus, das er zugleich in der vorge- 
lagerten, breiten Terrasse selber hinaustrieb ins Freie. 
Nun erst gehort der Park zum Haus, das Haus der 
Landschaft ganz.

Im Innern wurden die Raume aufgelichtet, ent- 
stand eine klare Halle, die mit der ruhigen Treppe 
nur durch die Schlichtheit ihrer Formen Behaglich- 
keit verbreitete, wurde der zu schmale W intergarten 
in eine Plauderecke fur die Damę des Hauses umge- 
wandelt. Die Wandbekleidung aus mattfarbigem 
Marmor verbreitet in diesem Sonnenzimmer ange- 
nehme Ktihle, die wegen des zarten rosa Steintones 
nie zur Kalte werden kann. Die groBe W ohnhalle mit 
dem Kaminplatz wird am Abend, wenn die lichten 
blumengemusterten Vorhange die Glaswande be- 
decken und das drauBen lagernde Dunkel abschlieBen, 
ganz zum Innenraum, der durch seine guten Pro-

portionen beruhigend und sammelnd wirkt. Die Wirt- 
schaftsraume haben nach der Erneuerung die sach- 
liche Schónheit durchdachter ZweckmaBigkeit.

Das alte Haus ist ein neues geworden, es hat sich 
gleichsam auf sich selbst besonnen, wie ein Mensch, 
der spat erst erfahrt, was eigentlich wirklich in ihm 
steckt. Hinter einer modischen Verzerrung das wahre 
Gesicht des Hauses zu erkennen, es zu seinem eigent- 
lichen Wesen zu befreien, war Aufgabe und Kunst 
des Architekten. c o r n e l iu s  w it t

★

W ER  die Villenvorstadte Berlins durchwandert, 
wird finden, wie wenige von den vielen Villen 

und Landhausern eine klassische Form haben. Was 
ist eine klassische Form ? Klassisch sind solche 
Formen, die jeder, der Geschmack besitzt, ais schón 
empfindet. Dabei ist es ganz gleichgiiltig, aus wel- 
chem Zeitalter die Formen stammen, ob sie antik 
oder modern sind. Wir finden in allen Stilen, ein- 
schlieBlich des modernen Stiles, klassische Formen 
und zeitmodische, degenerierte, unverstandene MiB- 
gebilde. Raffinierte Einfachheit ist klassisch. Raffi- 
nierte Einfachheit ist das Ziel, dem wir zustreben 
und das uns die Zeitnóte mit allen ihren Begleit- 
erscheinungen diktieren. FR1TZ AUGUST b r e u h a u s
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ARCHITEKT DOTT. GHERARDO BOSIO-FLORENZ »K1NDERSP1ELZ1MMER« ELFENBE1N UND ROT

m jr

DAS REICH DER KINDER

L"\7y o  Kinder spielen, da ist ein Stiick erfiillte, 
W  wirkliche Welt. Sei es ein Sandhaufen am 
Rand der Stadt, wo sie bauen und Graben ziehen, sei 
es ein Hof in der GroBstadt oder eine winzige Ecke im 
Wohnzimmer — wo Kinder spielen, da ist die Welt 
in Ordnung, da ist sie kolonisiert, da hat das Leben 
einen bleibenden Augenblick und eine sinnvolle 
Struktur. Kinder fiihren etwas an Gegenwart mit 
sich, jedes Spiel, das Kinder spielen, ist ein Ausschnitt 
aus der giiltigen, wahrhaften, wirklichen Welt; Frie- 
den lagert darum her, durchsonnte, langmiitige 
Ewigkeit; kein Ungeniigen weist iiber den gegen- 
wartigen Augenblick hinaus, das trockenste Stiick 
Welt wird zum Garten, wo Blumen siedeln und das 
unbedingte Blau des Himmels leuchtet. Wie manches 
in den W ohnungen der Menschen ist Schein und Pra- 
tension, ist Kunstgewerbe und Selbsttauschung! Aber 
wo ein kleines Madchen seine Puppe betreut, wo ein 
kleiner Jungę seine Eisenbahn aufbaut oder mit Blei-

soldaten seine Schlachten schlagt — da ist das Als- 
Ob und das Gespenstische zu Ende, und die frohliche, 
saftige, dichte W irklichkeit beginnt. Das Spiel der 
Kinder hat die Wiirde der Kunst und den Ernst der 
Arbeit, und damit soli gesagt sein, daB in ihm der 
vollste Einsatz aller Krafte des werdenden Menschen 
stattfindet. Welcher Erwachsene kann so gesammelt 
ernst sein und so bildnerisch bemiiht, wie ein ins 
Spiel versunkenes Kind? Dem Kiinstler gelingt 
manchmal dieser Einsatz, und manchmal auch dem 
Arbeiter — aber wenn sie in den hóchsten Augen- 
blicken des inneren Einsatzes iiber sich nachdenken, 
dann werden sie lachelnd innewerden: Ja, so ge
sammelt und treu war mein Herz vordem in der 
Kinderzeit beim Spiel, so siiB liefen damals die Stun- 
den iiber mich dahin, jede voll wie eine Traube von 
Saft und Sinn. In einer solchen Erinnerung griindet 
das W ort, das Schiller einmal niederschrieb: »Der 
Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.« h . r .
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ARCHITEKT PROF. HANS SCHAROUN- BERLIN HAUS SCHM1NKE »NORD- UND GARTENSE1TE«

NEUES DEUTSCHES BAUGEFUHL?
GEDANKEN ZUM HAUS SCHM1NKE IN LOBAU VON DR. C. ELWENSPOEK

Der Fali ist wichtig. Er verpfiichtet zur Diskus- 
sion -  um so dringlicher, ais sachliche Erorte- 

rung der auftauchenden Fragen grundsatzliche Kla- 
rung mancher Irrtiimer und Mifiverstandnisse zur 
Folgę haben wird.

Gehen wir vom Standpunkt des neutralen Be- 
trachters aus, der diesem Hause sich nahert: sein 
erster Eindruck wird wohl zwiespaltig sein. Dieses 
gewaltsame vordringliche Dreieck des flachen Daches, 
diese technisch-nuchterne Ftihrung der Altanę mit 
ihren engmaschigen Gittern — Erinnerungen an kiihn- 
ste Traume der Corbusier, Mieś van der Rohe usw. — 
stellen sich zwangslaufig ein. — Aber das anfangliche 
Befremden schwindet sogleich: Die Kraft der Linien- 
f iihrung, die mannlich strenge und doch heitere H altung 
des ganzen Baus sind nicht zu verkennen. Sie ver- 
raten die Hand eines starken, durchaus nicht kopieren- 
den, lebenszugewandten und eigenwilligen Kiinstlers. 

Auch innen ist nicht nach unfruchtbarer Sachlichkeit

gestrebt -  sondern nach Licht, Sauberkeit, Behagen, 
Heiterkeit. Dies Haus soli nicht vom Garten trennen, 
der mit zur W ohnung gehort, sondern m it ihm ver- 
binden. Das ganze Haus ist eigentlich nur e in  Raum, 
der W ohnraum  einer Familie! Diese Raume setzen 
sozusagen Kinder voraus: die Raumweite, die Siche- 
rung der Gelander, die Gartenverbundenheit, all das 
gewinnt erst Sinn durch die Kinder. Ein iiberaus 
deutscher Baugedanke herrscht also im inneren 
Baustil. -  Und man versteht plotzlich, dafi ein lang- 
jahriger kampffroher Pg. der Bauherr, ein kern- 
deutscher nordischer Architekt der Baumeister war.

Indessen bleibt das Problem: Ein deutsches Haus 
in deutscher Landschaft? Ist dieses Haus von 
innen nach aulBen zwingend durchgestaltet -  oder 
hatte die zweifellos hochwertige, m itunter hinrei- 
fiende Losung der Innengestaltung eine andere, eine 
»deutschere« Gestaltung des AuBeren gestattet? -  
Yielleichtware einMeinungsaustausch hier forderlich.
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HAUS SCHMINKE IN LOBAU
VON DR. ADOLF BEHNE

H ier ist der Architekt an einen Bauherrn gekom- 
men, der eine sehr deutliche Vorstellung von 

dem hatte, was er wollte. Sehr entschieden wiinschte 
dieser Bauherr ein familiares W ohnhaus. Reprasen- 
tative Absichten kamen iiberhaupt nicht in Frage, 
Riicksicht auf Gaste nur von Fali zu Fali. Ihre Unter- 
bringung kann geschehen, bleibt aber immer impro- 
visatorisch. Ohne jeden Abzug, mit allen Gaben und 
vielen Fahigkeiten sollte das Haus -  in der Nahe der 
Fabrik -  fiir Vater, Mutter und vier Kinder -  bei 
Beschrankung auf e i n e n  dienstbaren Geist -  ein 
imm er wieder mit frischen Reizen einfangender, 
immer lebendig bleibender Raum aus DrauBen und 
Drinnen sein, und der Bauherr hatte das ganz rich- 
tige Gefiihl, daB das von ihm vorgestellte Haus etwas 
von einem Zelte haben miisse.

Es ist natiirlich nicht versucht worden, ein Zelt 
in Eisenskelettbau auBerlich-formal zu markieren. 
DaB vielmehr alle Materialien gesund und nutzhaft 
verwendet wiirden, war fiir Bauherrn und Architek- 
ten selbstverstandliche Yoraussetzung. Das Zelt-

maBige -  das iibrigens schon einmal van de Velde 
lockte, ais er sich nach dem Kriege in W assenaar ein 
kleines Holzhaus, »de Tent«, baute -  meint die 
Funktion, meint die Art des W ohnens: leicht, nach 
Belieben offen, ohne viel starre Zwischenwande, mit 
der Moglichkeit, m it und in dem Hause zu spielen.

Man findet also im GrundriB (Abb. S. 82) nicht die 
iiblichen geschlossenen Gevierte: Arbeitsraum des 
Herrn (der, wenn er von der Fabrik nach Hause 
kommt, nicht mehr vor Papieren hocken will), 
Empfangszimmer, Salon, Zimmer der Tochter, des 
Sohnes, des Gastes, sondern in der Hauptsache e i n e n  
groBen W ohnraum, der, ostwestwarts sich erstrek- 
kend und mit einem Knick halb nach Norden (im 
Siiden liegt die Fabrik) ganz eigentlich das Haus ist. 
Nur um sein westliches Ende ordnen sich Eingang, 
Toilette, Bad, Madchenzimmer, Kuchę und Anrichte 
und der EBplatz und ein Spielplatz der Kinder herum 
(die Schlafzimmer im ObergeschoB). Es wirkt sehr 
iiberzeugend und lockend, wie sich aus dem Halb- 
bogen der Spezialraume der groBe W ohnraum  heraus-
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lóst und frei, unverbaut, unverstellt, noch einmal 
sich in neue Richtung bewegend, dem Boden, der 
Landschaft, dem Lichte folgend, nicht ein Tei l  des 
Hauses ist, sondern ganz ftihlbar Sinn und Ziel.

Von »Romantik« kónnte man in dem Sinne spre- 
chen, daG hier ein heiterer Geist der Eindeutigkeit 
alles Klassischen gern ausweicht, gerade in der Viel- 
deutigkeit, im Improvisatorischen, im Spielenden und 
Spiegelnden, im durchsichtigen Hintereinander, auch 
tiber die Hauswandung hinaus, sich leicht bewegt. 
Vom Spielplatz geht der Blick durch Diele und EG- 
platz in den »englischen« Park und auf die Acker, 
vom Kaminplatz nach Nord und Siid und vom Win- 
tergarten iiber den vertieften Gartenteil aufStauden.

Zu erwahnen ware hier noch die (meist indirekte) 
Belichtung des W ohnraumes: sie kann abschnitt- 
weise, inselweise, erfolgen fur »Bucherschrank<«, ftir 
»Kaminplatz«, fiir »Flugel«, fiir »Sofabank«, fur »Blu- 
men und Wasser« — und natiirlich beliebig kombi- 
niert. Dazu kommt eine indirekte Leuchtplatte im 
óstlichen Wohnteil und eine mehrfarbige Leuchte 
unter der oberen Terrassenplatte. Beide spiegeln sich 
abends im Wasserbecken (Abb. S. 81), und alle diese 
und noch viele andere Reize bleiben nicht isoliert, sie 
wirken in der lockeren W eitmaschigkeit des Hauses

tiber ihren »Platz« hinaus in das raumliche Ganze, sie 
strahlen aus, und ich kónnte mir wohl denken, daG 
ein romantischer Dichter, ein Brentano, ein Tieck, 
die schónste Beschreibung des Hauses geben kónnte.

Im ganzen soli der W ohnraum  durch engste Ver- 
bindung mit der Natur tagsiiber offen, aufgelóst sein, 
abends aber durch vielfache Verwendung von Stoffen 
und durch die Belichtung intim, »zelthaft« wirken.

Wir hoffen, daG die Bilder und die weiter unten 
stehenden Erlauterungen des Architekten dazu noch 
eine genauere Vorstellung von den Einzelheiten geben 
und fiigen einige technische Angaben bei:

Nórdlich des Hauses liegt ein alterer Gartenteil im 
englischen Stil, nordóstlich ein um 2 m vertiefter 
Staudengarten mit einem runden Wasserbecken. Von 
hier fiihrt ein auGerer Aufgang zum ObergeschoG. 
Konstruktion des Hauses erfolgte im Eisenskelettbau, 
der mit rheinischem Bimsstein ausgemauert wurde. 
Decken und Dacher sind massiv und wurden mit 
Celotex isoliert. Das Dach bildet im ObergeschoG und 
im ErdgeschoGanbau zugleich die Decke, die hier 
infolgedessen leicht schrag ist. Im Haupteingang und 
iiber dem EGtisch rundę Glasbausteine -  mehr zur 
Erhóhung der Leichtigkeit, ais zur Lichtschaffung. 
Eiserne Fenster, die Scheiben an einigen Stellen,
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wo das Auge Halt verlangt, geatzt (Abb. S. 85,88, 90).
Die Bauleitung fiihrte der Bauherr selbst. Nach 

Móglichkeit wurden Handwerksmeister der Gegend 
beschaftigt. Die Kosten betrugen rund RM. 75000. 
Die Vorhange wurden von Otti Berger gewebt, in 
grauen, gelben, weiBen und roten Naturtonen.

Ein Haus ohne Dogmatismus, ohne modischen 
Ehrgeiz und ohne Philistrositat, ein Haus, nicht nur 
zum Untergebrachtsein und W ohnen, sondern zum 
Leben, zum gliicklichen Leben, ein biirgerliches, ein 
familiares Sanssouci. Dr. a . b .

★

Er l Au t e r u n g e n  z u  d e n  a b b il d u n g e n .
S. 84: D i e l e n t r e p p e .  Obere Decke orange Salu- 

bra-Tapete, Wandę weiBe Glanztapete, die untere 
Decke gebrochen weiBe Blasentapete, Eisenteile weiB 
bzw. rot, Handlauf Weifimetall, Treppenstufen 
Schwarz und blau Gummi, Beleuchtung indirekt.

S. 85: F r e i s t e h e n d e r  K a m i n  im W o h n z i m -  
m e r  m i t  A u s s i c h t s f e n s t e r .  Platzleuchte iiber 
dem Kamin zartgelb, die iibrige Decke mit Blasen
tapete verkleidet, FuBbodenbelag dunkelblau Velours, 
Vorhange zartgelb, Kaminumhiillung Marmor, Vor- 
derseite Drahtglas und vernickeltes Metali.
P S. 87: W o h n z i m m e r ’ "mi t  a n s c h l i e B e n d e m  
W i n t e r g a r t e n .  Links Aussichtsfenster, rechts Be-

sonnungsfenster, Sofa naturfarben, fast weiB, hinter 
dem Sofa 50 cm breite schwarze Marmor-Ablegebank, 
iiber dem Sofa angestrahlter Glanztapetenstreifen, 
Vorhang rechts naturfarben.

S. 88: W i n t e r g a r t e n .  Vertiefter Teil fur Blumen 
und Wasser auf gewachsenem Boden, schrag ge- 
stelltes Siidfenster, FuBboden schlesischer Marmor, 
braun und Schwarz gewolkt, durchbrochene Beleuch- 
tungsplatte mit indirekter Deckenstrahlung in Blech- 
kuppeln. Die Schiirze iiber dem vertieften W inter- 
gartenteil deckt gleichzeitig den den Blumenteil an- 
leuchtenden Tiefstrahler.

S. 89: EBpl a t z ,  Di e l e  u n d  K i n d e r s p i e l p l a t z .  
Dielenwand silbern und Schwarz, Schrankwand in 
weiBem Ahorn, EBtischplatte weiB Linoleum, farbig 
eingelegt. FuBboden schiffsbodenmaBig verlegt, Profil 
am Treppenlauf rot, W andtafel am Kinderspielplatz 
schwarz, Spielzeugschranke farbig.

S. 90: S c h r a n k f l u r  im Ob e r ge s c hoB (Einblick 
ins Wohnzimmer). Decke schwarz mit weiBem Strich- 
muster, Schrankwand weiB Ahorn, Stirnseite schwarz, 
FuBboden blau und grau Gummi.

S. 91: E l t e r n s c h l a f z i m m e r .  Wandę weiB, teil- 
weise mit NuBbaum, teilweise m it Birke verkleidet. 
Decke wie alle ObergeschoBdecken mit der Dachform 
steigend. Zwischen den Betten Yorhangschiene. —
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ZWEIERLEI LUXUS

Es gibt einen Luxus, der nichts anderes ist, ais 
Verschwendung und gedankenlose Protzerei. Es 

gibt aber auch einen Luxus, der eine Steigerung der 
Produktion, eine Verfeinerung des Denkens und Ftih- 
lens bedeutet und dariiber hinaus eine merkantile 
und seelische Bereicherung des Volkes.

★
Luxus, der nur darin besteht, ein geringeres 

Materiał durch ein kostbareres zu ersetzen oder das 
Notwendige durch Uberfiiissiges zu belasten, ist keine 
Fórderung, weder der Kunst noch der Nation. Wenn 
aber umgekehrt aus einem Materiał das auBerste 
herausgeholt wird, wenn der Stoff durch mensch- 
liche Arbeit, durch die Anwendung neuer Techniken 
einen besonders hohen Grad der Verfeinerung be- 
kommt, dann ist das Ergebnis, zunachst eine Selten- 
heit, aber dazu bestimmt, Allgemeingut zu werden, 
produktiver Luxus.

Es ware darum falsch, die Askese zum hóchsten 
Moralgesetz der Kiinstler und der Handwerker, der 
Kaufleute und der Kunden zu erklaren. Es ware 
falsch, zu fordem, daB der neue deutsche Mensch 
nur das hundertprozentig ZweckmaBige annehmen

diirfe und daB er alles, was dariiber hinausgeht, ver- 
werfen miisse. Das Gegenteil ist weit eher richtig, 
daB namlich die schdpferische Kraft und die kiinst- 
lerische Phantasie eines Volkes sich erst zu bewahren 
anfangen, wenn die Notwendigkeit des schlichten 
Daseins befriedigt ist. Womit selbstverstandlich nichts 
dagegen gesagt sein soli, daB eine technisch einwand- 
freie Form, eine Form, die nichts anderes zu sein 
scheint ais das Sichtbarwerden des sachlich Erforder- 
lichen, bereits schón und charaktervoll sein kann.

W enn es aber dabei geblieben ware, daB der 
Mensch sich mit dem nackten Bediirfnis zufrieden 
gegeben hatte, ware nie die Welt des Geistes und der 
Schónheit, des Gedankens und der Form entstanden. 
Es ist darum schlechthin Pflicht aller, die dazu die 
wirtschaftliche Moglichkeit haben, ihr Geld in Um- 
lauf zu bringen, um auch solche Dinge entstehen 
zu lassen, die nicht zu des Leibes und Lebens primi- 
tiver Notdurft gehóren, die vielmehr dariiber hinaus 
auf eine besonders freie und schóne Weise eine Ver- 
edlung und Vertiefung, eine Erhohung und eine Ver- 
innerlichung des taglichen Daseins bedeuten. Der 
wahre Luxus ist ein Mo t o r  der  K u l t u r .  W.B.
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»HERRENZIMMER« SCHREIBT1SCH IN DER BClCHERWAND

JUNGĘ WIENER RAUMKUNST
ZU DEN ARBE1TEN VON RUDOLF BAUMFELD

Die Zeit der Programme ist voriiber, in der Architek
tur genau so wie etwa in der Malerei. Die Theoreme 

des Expressionismus muBten ebenso zerschellen wie die 
der Wohnmaschine, so geistreich sie im einzelnen auch 
erkliigelt sein mochten. Sie muBten zerschellen an der 
W irklichkeit, sei es dort die der Farbę und Flachę oder 
hier die des Wohnens. Auch in der Architektur haben 
sich die ihr eigenen unumganglichen Gesetze und Not- 
wendigkeiten starker erwiesen ais die von auBen in sie 
hineingetragenen Forderungen und Programme.

So haben denn auch die hier gezeigten W ohnraume 
des jungen Wiener Architekten Rudolf Baumfeld mit 
vollem BewuBtsein kein Programm. Sie wollen nichts 
anderes, ais die jeweils gestellte Aufgabe mit den im 
Einzelfalle erreichbaren Mitteln zweckmaBig und an- 
mutig gestalten. Von diesen beiden Eigenschaften soli 
keine iiberwiegen, weder der Zweck noch die Anmut. 
Beide sind gleich wichtig. Dies scheint uns ein wesent- 
liches Merkmal der Raum kunst unserer Tage zu sein, 
die dadurch im Gegensatz zu der Uberschatzung des 
reinen Zweckes in der jiingsten Vergangenheit steht. 
Auch deshalb sei heute von ju n g e r  Raum kunst ge- 
sprochen, nicht nur im Hinblick auf das Alter ihres 
Schopfers. Denn Jugend ist keine reine Kalenderange- 
legenheit. Sie ist in wesentlichen Punkten eine Frage
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der Aufgeschlossenheit und der Hellsicht auf das 
Gegenwartige und Kommende, sie ist sogar in vielem 
eine Sache der Gesinnung. Denn auch ein junger 
Mensch kann sich ans Gestrige binden. Dabei soli der 
Ton nicht auf dem Gestem und Heute schlechthin 
liegen: wichtig ist vielmehr die GewiBheit, daB das 
Heute, in unserem Falle in der Architektur, nicht an 
sich schon besser i s t ,  sondern sein so li, und das durch 
uns. Darin besteht, wie wir glauben, das Wesen der 
Jugend in der Architektur im allgemeinen und in der 
Raum kunst im besonderen. Und dieser Geist der J  ugend 
scheint uns in den hier gezeigten Bildern zu leben.

Wenden wir uns nun der Betrachtung der einzel- 
nen Raume zu. Der erste im Bild (S. 92 und 93 oben) 
vorgefiihrte, seiner Hauptbestimmung nach ais 
H e r r e n z i m m e r  bezeichnet, hat vielerlei Zwecken 
zu dienen. Denn er bildet den Hauptraum  einer im 
iibrigen nicht allzu groBen W ohnung. Absicht des 
Bauherrn und des Architekten war, ihn vielfaltig 
nutzbar zu machen. Er dient deshalb nicht nur dem 
Hausherrn ais Arbeitszimmer (worauf rein auBerlich 
auBer dem Schreibtisch die ledergepolsterte Tur deu-

te t), sondern auch ais Wohn- und EBraum. Eingebaute 
Schranke erhohen die Geraumigkeit des Zimmers, 
das des starken Durchgangsverkehrs wegen in der 
Mitte von Sitzmóbeln frei bleiben muBte. Andererseits 
zeigt aber dieser Raum auch, daB es sich, so zweck- 
maBig eingebaute Schranke sind, hier nicht nur um 
eine Frage der reinen W irtschaftlichkeit handelt, 
sondern zugleich um eine asthetische: entspringen 
doch die Schrankeinbauten ebenso unserer Vorliebe 
fur eine unzerrissene glatte Flachę, in der sich die 
verschiedensten sonst isolierten Móbel (wie hier etwa 
der Schreibtisch) unterbringen lassen.

Der zweite hier gezeigte W o h n r a u m  (Abb. S. 93 
unten, S. 94 und 95) bildet den Hauptraum  einer 
D r e i z i m m e r w o h n u n g .  Er liegt zwischen dem 
Sc h l a f -  u n d  A r b e i t s z i m m e r  des  H e r r n  (Abb. 
S. 97 unten) und dem S c h l a f r a u m  d e r  D a m ę  
(Abb. S. 100 und 101). Hier hat der Architekt versucht, 
durch den Zusammenklang einer ganzen Reihe auf- 
einander abgestimmter Holzarten dem Raum eine 
lebendige W irkung zu verleihen. Die groBe Helligkeit 
des W ohnraum s -  er hat zwei groBe Fenster und eine
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ł
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Balkontiir -  lassen diese Tónungen voll zur Geltung 
kommen. Erganzt wird das Farbenspiel noch durch 
den hellen Schleiflack der Parapettschranke, die die 
groBen Fensteróffnungen aufs gliicklichste zusammen- 
fassen und dem Raum einen sicheren AbschluB nach 
der Fensterseite hin geben. Das Zimmer des Herrn 
folgt in der Gestaltung ahnlichen Absichten, wahrend 
sich der Raum der Damę darauf beschrankt, seine 
Eigenschaft ais reiner Schlaf- und Ankleideraum durch 
groBte Einfachheit zu betonen.

Einen k o m b i n i e r t e n  S c h l a f -  u n d  W o h n r a u m  
stellt das auf S. 96 und S. 97 oben abgebildete Zim
mer dar. Ungewóhnlich mag hier die in der Mitte des 
Raumes stehende Liegestatt erscheinen: sie soli so 
nach der Absicht des Architekten dem Raum eine 
klarere Abgrenzung gegen die Fensterwand hin geben, 
ais es sonst moglich ware. Uberdies kann das Móbel 
auf diese Weise unter Tags von beiden Seiten ais Sitz- 
gelegenheit verwendet werden. Der groBe dreiteilige 
Schrank enthalt zwei vitrinenartige Glasfenster: eines 
birgt den heute so beliebten Barschrank (Abbild. siehe 
oben), das andere enthalt eine Reihe edler Silbergegen- 
stande (der Hausherr ist Juwelier). In gewolltem 
Gegensatz zu der farbigen Zuriickhaltung des iibrigen 
Raumes steht der Kamin, der mit weiBen und roten 
Fliesen verkachelt ist. Zu derselben W ohnung gehórt 
das auf S. 99 unten vorgefiihrte EB z i mme r .

Unter vóllig anderen Gesichtspunkten entstand der 
H a u p t w o h n r a u m  e i n e s  S i e d l u n g s h a u s e s  (Abb.
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Seite 99 oben). W aren bei den iibrigen Raumen die 
Bediirfnisse weiter gesteckt, so muBte diesmal Spar- 
samkeit walten. Daher kam es, daB in diesem einzigen 
von allen hier gezeigten W ohnraumen ein Teil der 
Sitzmóbel mit kauflichen Modellen bestritten wurde, 
ein Vorgang, der uns durchaus richtig scheint. Es ist 
nicht einzusehen, warum der Architekt angesichts 
der vielen ausgezeichneten preiswerten im Handel er- 
haltlichen Stiihle in jedem einzelnen Fali seine Phan- 
tasie mit der Ersinnung immer neuer Formen ab- 
qualen soli. Das gilt insbesondere dann, wenn die

finanziellen Mittel beschrankt sind. Bemerkenswert 
ist im einzelnen, wie gut sich rechts im Hintergrund 
einige Stiihle aus gebogenem Holz in die Umgebung 
einftigen: sie stellen eines der altesten Modelle dar, 
das es in dieser Herstellungsart gibt. Es ist dies ein 
neuer Beweis fur die Unverganglichkeit der einfachen 
Form. Aber nicht nur mit Geld muBte gespart werden. 
Der Architekt war diesmal auch bemiiht, Bediirf- 
nisse gleichsam zusammenzulegen: hierher gehoren 
die beiden Lehnstiihle, die zusammengeschoben ein 
Kanapee ergeben. Bei den anderen Raumen wurden
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solche Kombinationen vermieden, die leicht zu Uber- 
spitztheiten fuhren kónnen. Und in noch einem Punkt 
weicht dieser Raum von den iibrigen vorgeftihrten 
Raumen ab: wahrend diese stets auf einheitliche 
Gestaltung des ganzen Raumes bedacht sind, wurde 
diesmal eine Reihe verschiedener Sitzmobel neben- 
einander verwendet. Auch das stellt eine Riicksicht- 
nahme auf die hier beschrankteren Mittel dar: es 
erleichtert die Anpassung an spater eintretende ver- 
anderte Verhaltnisse, was bei einem auf lange Sicht 
bezogenen Siedlungshaus besonders wichtig ist.

Hier schlieBt sich der Kreis unserer Betrachtung: 
wir haben eingangs bemerkt, der Architekt hatte kein 
sogenanntes Programm, m it dem ausgeriistet er an 
die Losung seiner Aufgaben herantritt, hatte mit 
Absicht und BewuBtsein keines. Der zuletzt be- 
sprochene Raum war die lebendige Bestatigung dieser 
Behauptung. Die Verschiedenheiten in der Gestaltung 
sind kein »bald so, bald anders«. Sie sind umsichtige 
Bedachtnahme auf die W irklichkeiten des Lebens. 
Und das macht sie anregend und einer sorgfaltigen 
Betrachtung wert. Fr ie d r ic h  m a y r e d e r

1934. III. 4
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FRAULICHES SCHAFFEN

F raulichkeit: das istwohl das auffalligste Merkmal 
des Schaffens von Helene R o t h , die ais erste Frau 

an der Wiener Technischen Hochschule Ingenieurin 
geworden ist. Vorerst hatte sie sich einem Spezial- 
schaffen zugewendet: dem Umbau von Portalen, der 
ihr stets gegliickt ist. Gemeinsam mit einem mann- 
lichen Kollegen hat sie ein Hotel umgemodelt und 
dabei ihre praktische Begabung, besonders bei der 
Adaptierung des Restaurants und der Schwemme, 
bewiesen. Dann aber begannen W ohnbau und Woh- 
nungseinrichtung die jungę Architektin in ihren 
Bann zu ziehen. In dieser Tatigkeit, die sie einige 
W ohnhauser und Villen vollenden und eine ganze 
Reihe verschiedensterW ohnungseinrichtungen durch- 
fiihren lieB, hat Helene Roth ihre eigenste Notę ge- 
funden. Eine Notę, die den weiblichen Sinn, die Vor- 
liebe fur den Grundakkord einer Harmonie verrat, 
die jede Niichternheit iiberwindet und W arme, ja 
vielleicht sogar Illusion erzeugt, und die weibliche 
Hand, der durch Geschicklichkeit und Anmut Losun- 
gen gelingen, an die Manner haufig zu viel Ernst und 
Gewichtigkeit verschwenden. Aber Helene Roth ist 
in ihrem Schaffen nicht nur fraulich eingestellt, sie

ist auch eine von den Tendenzen der modernen 
W ohnkultur verantwortungsbewuBt erfiillte Gestal- 
terin. In erster Linie ist es ihr darum zu tun, alle 
Voraussetzungen fur ein richtiges W ohnen zu ver- 
mitteln. Ihre Raume enthalten alles, was ein kul- 
turelles Leben ermóglicht; scheinbar zwanglos sind 
alle Elemente zu einem zweckvollen Behagen zu- 
sammengefiigt, Farben und Formen zu einer Einheit 
verwebt, die ihre Bestimmung klar erkennen laBt 
und sich vollig dem W ohndienst unterordnet. Denn 
diese Raume sind auch rationell gestaltet, iiberlegen 
ausgeniitzt und mit allen Annehmlichkeiten, die der 
Technik abgerungen werden kónnen, versehen.

Es ist fur Helene Roth charakteristisch, daB sie 
sich in ihrem Schaffen nicht nur von den W iinschen 
der W ohnungseigentiimer leiten laBt, sondern daB sie 
sich dariiber hinaus bemiiht, dereń Bediirfnisse voll 
zu erfassen, gleichsam in die seelische Struktur der 
Menschen einzudringen, um die W ohnung bis ins 
kleinste Detail auf das Wesen ihrer Bewohner abzu- 
stimmen. So werden diese Raume Spiegelbilder von 
Lebensauffassungen und dadurch interessante Doku- 
mente fiir den Wohnstil unserer Tage. g is e l a  u r b a n
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SCHLAFZIMMER .FRISIERKOMMODE UND HOCKER. SCHLE1FLACK

FORMSCHÓN UND WOHLFEIL. Der 
Kampf um die gute Form des Mobels 

ist gerade da, wo es auf niedrige Preislage 
ankommt, noch immer nicht iiberfliissig. 
Das landlaufige Angebot geht vielfach 
nicht auf die im Einfamilien- und Sied- 
lungsbau gegebenen niedrigen Raum- 
mafie ein, und es sucht immer noch haufig 
seine W irkungen auf Kosten der Gedie- 
genheit und der klaren Konstruktion zu 
erreichen. -  Das »einfache Schlafzimmer« 
der Mobelfabrik Josef Hallhuber, Miin- 
chen, trifft in beiden Riicksichten das 
Rechte. Die Formen sind schlicht, aber 
sie haben MaB und W ohllaut, der Aufbau 
ist gediegen, die Ausfiihrung in feinem 
M attlack entspricht jeder Anforderung. In 
allen praktischen Riicksichten wahren 
diese einfachen Stiicke die Fiihlung zur 
gepflegten neuzeitlichen Lebensform, d. h. 
das Wohlfeile ist hier nicht das zivilisato- 
risch Geringere, sondern es entspricht dem 
allgemeinen Lebensstil und der Wohn- 
weise des Menschen von heute. Bedenkt 
man, daB sich der Preis der gesamten 
Einrichtung auf RM. 348. -  stellt, so darf 
man dies Angebot wohl eine der Volks- 
kultur dienende Leistung nennen. o. L.

•SCHLAFZIMMER. IN SCHLEIFLACK. -  ENTWURF UND AUSFOHRUNG JOSEF HALLHUBER-MUNCHEN



•BELEUCHTUNGSKORPER. AUS HANDGEFORMTEM -  FARBLOSEM ODER ZARTGETONTEM _  KR1STALLGLAS

HACH EHTWORFEN VON ARCHITEKT PROFESSOR FR1TZ AUGUST BREUHAUS-BERLIN 

HERGESTELLT VON DER FIRMA ELIAS PALMĘ IN STEINSCHONAU
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A lb re c h t  L eo  M e rz  
5 0  J a h re  a lt

Der Architekt Albrecht Leo Merz, 
Schiller von Hermann Muthesius, 
Griinder und Leiter des Stuttgarter 
»Werkhaus mit Werkschule«, be- 
ging am 4. Februar seinen 50. Ge- 
burtstag.

A. L. Merz hat sich schon seit 
iiber 15 Jahren mit seiner ganzen 
Persónlichkeit eingesetzt: fur die 
Weckung und Erhaltung der schop- 
ferischen Krafte in Jugend und 
Volk, fur die Rettung des handwerk- 
lichen Schaffens vor Mechanisie- 
rung und Uberrationalisierung; fiir 
Ethos, Freude und Wiirde der Ar- 
beit an Stelle ihres MiBbrauchs 
durch Partei- und Tarifpolitik, fiir 
Verpflegungs- und Arbeitsgemein- 
schaften im Sinne der heutigen 
Arbeitslager an Stelle der unpro- 
duktiven »Unterstiitzung« der Ar- 
beitslosen, fiir Fiihrerprinzip und 
Fuhrerschulung und fiir die Er- 
ziehung der Jugend zu »echter 
sozialer Gesinnung, Selbstandig- 
keit, Pf.ichtbewuBtsein, Opferwillig- 
keifr imd innerer Wahrhaftigkeit* 
(»Aufruf« Dezember 1918).

Mit diesem Programm griindete 
Merz im Dezember 1918 die »Tat- 
gemeinschaft Deutscher Jugend", 
die die Keimzelle fiir seine ganze 
weitere Lebensarbeit auf padagogi- 
schem, sozialem und kulturpoli- 
tischem Gebiet wurde. Und indem 
er diese Gedanken bereits in die Ju
gend von 1918/19 hineintrug, be- 
reitete er schon friih eine Geistes- 
haltung vor, die fur Sinn und Ziel 
des Dritten Reiches aufgeschlossen 
war. Dr. M. H.

★

E in g lie d e ru n g  d es  
d e u ts c h e n  M ó b e le in z e l-  
h a n d e ls  in  d ie  R e ic h s -  

k u ltu r k a m m e r

Der Prasident der Reichskammer 
der bildenden Kiinste gibt nachfol- 
gendes bekannt: Der Deutsche Mo- 
belverband e. V., die Spitzenorgani- 
sation und Standesvertretung des 
deutschen Móbeleinzelhandels in 
wirtschaftlicher, kultureller und 
sozialer Hinsicht ist gemaB §§ 15 
und 16 der ersten Verordnung zur 
Durchfiihrung des Reichskultur- 
kammergesetzes vom 1. November 
1933 (Reichsgesetzblatt I, Seite 797) 
in die Reichskammer der bildenden 
Kiinste ais Fachverband fiir den 
Móbelhandel eingegliedert worden. 
Da die Eingliederung in die Kam- 
mer nach der zweiten Verordnung 
zur Durchfiihrung des Reichskul- 
turkammergesetzes vom 9. Novem-

W erd en  S ie  e in e  
P e rs ó n lic h k e it!

N ur wenn Sie innerlich gefestigt sind, werden 
Sie den Weg zum Erfolg beschreiten kónnen. 
W ir zeigen Ihnen diesen Weg durch die Schule 
der „D eutschen Persónlichkeit44 in „F. A. 

Brechts M onatsheften44.

Z uerst werden Sie Herr Ihrer Sinne, werden alle 
Hemmungen und Unlustgefiihle, Aufregungen. 
Arger und nervóse Stórungen beseitigen lernen, 
Dann e rs t erkennen Sie in vollem MaBe Ihre 
seelischen und geistigen Gaben, werden diese 
schulen und richtig auszuwerten verstehen. 
Sicherheit, SelbstbewuBtsein und ein HóchstmaB 
an A rbeitsfahigkeit werden bei Ihnen einkehren. 
Zum SchluB werden Sie dann frei aller Hem* 
mungen, Spannungen und U nklarheiten sein, 
werden jederzeit óffentlich redcn, sich miihelos 
gesellschaftlich bewegen kónnen und werden 
auch die schwierigsten Anforderungen, die an 
Sie gestellt werden, m it geschultem V erstande 

und klarer Uberlegung meistern.

So werden Sie zur Persónlichkeit — durch die 
..Deutsche Persónlichkeit*4 in ,,F. A. Brechts 

M onatsheften44.

F. A. Brechts Monatshefte
fiir monatlich nur RM 1.25 bei der Post, 
durch den Buchhandel oder d irekt vom

S T O  RC H -V E R LAG
R E U T L IN G E N  D 3 (S T U T T G A R T)

V e r 1 a n g e n S i e  b i t t e  P r o s p e k t !

O lu a l i t a ts -M a r k t  
d e r  B ra n c h e

A k te n s ta n d e r
Ernst Rockhausen Sóhne, Waldheim i.S.

D e k o ra t io n s s to f fe
Handweberei Klappholttal G. m. b. H 
Hamburg-Eidelstedt

E le k tr o -H e r d e
F. Kuppersbusch & Sóhne 
AG., Gelsenkirchen. (Siehe 
Anzeige.)KI

G o b e lin s
Becker & Hotop, Kassel

K o rb m ó b e l
Franz Derichs, Coburg i. B., vorm. i. Fa. 
Duscowerke A.-G.

L a m p e n s c h irm e
Elle Weisbach, Gliesmarode/Brschw.

M ó b e ls to ffe
Westdtsch. Wandst.-Weberei, Barmen

O e ls to f f -R o llo s
A. Boeck & Co., Berlin S 59

V o rh a n g e
L. Matthaei, Hannover, Ferdinandstr. 41

Arno Pohlandt, Falkenstein-Vgtl.
Tiille, Kettdrucke, Webstoffe

W o r p s w e d e r  M ó b e l
J. H. Kuck, Worpswede Nr. 149

Z ie rg la s e r
Kristallglasfabrik Steigerwald, Regen- 
hutte

S iid w e s td e u ts c h e  M ó b e l-  
m e s s e 1 9 3 4  in  F ra n k fu r t /M

Die Siidwestdeutsche Móbelmesse,

m o i r o m -

die durch den Prasidenten des Wer- 
berates der Deutschen Wirtschaft 
genehmigt ist, findet in der Zeit 
vom 16. bis 19. September 1934 
in Frankfurt am Main in der Fest- 
halle und den an die Festhalle an- 
schlieBenden Ausstellungsraumen 
ais alleinige deutsche Herbstmóbel- 
messe statt.

NACHTTISCH- 
— EINSATZE— 

A R N U L F H U B E R
F R E IB U R G - B R E IS G A U  

V e H a n g e r \  S i e  P r o s p e k t e

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

GESCHICHTE DES DRITTEN REICHES
Band I: 1933. Das Jahr der Revolution 

Mit 27 Photos. — Modern in Leinen gebunden RM 3.—. Von Wilfrid 
Bade, Regierungsrat im Reichsministerium fur Volksaufklarung und

Propaganda. Verlag Charles Coleman, Liibeck.
Im Verlag Charles Coleman in Liibeck erschien im Vorjahr eine 

Goebbels-Biographie, die allseitig mit Begeisterung aufgenommen wurde. 
Sie hatte Wilfrid Bade zum Verfasser.

Im neuen vorliegenden Werk beginnt der Autor mit der Meisterung 
eines neuen gewaltigen Stoffes. »Die Geschichte des Dritten Reiches« zu 
schreiben, ist keine Kleinigkeit. Schon das erste Jahr, das Jahr der 
Revolution, brachte eine Fiille von Geschehnissen von weltbewegender, 
historischer Bedeutung. Diese riickschauend an sich voriiberziehen zu 
lassen, sollte kein Volksgenosse versaumen. Ohne Weitschweifigkeit 
fiihrt Wilfrid Bade seinen Leser von der Zeit des im August 1932 be- 
ginnenden Durchbruchs der nationalsozialistischen Bewegung bis zum 
Ende des Revolutionsjahres. Die einzelnen Etappen sind in pragnanten 
Randbemerkungen gekennzeichnet, wodurch der Weg der nationalen 
Revolution gut zu verfolgen ist. Die vielen schonen ganzseitigen Licht- 
bilder tragen sehr dazu bei, uns in die Zeit jiingster deutscher Geschichte 
zu versetzen, dereń Zeuge wir sein durften.

Das Geschichtswerk findet Ende dieses Jahres in einem zweiten Band, 
der die Aufbauarbeit 1934 schildern wird, seine Fortsetzung. Turnau.

DIE DEUTSCHEN HERRENHAUSER
Forachungen iiber Bauart und Kulturgehalt der Landschlosser und Guts- 
hauser in den deutschen Landschaften von Dr. Carl von Lorek. Mit 
beschreibenden Verzeichnissen und Neuaufnahmen. Band z: »Herren- 
hauser OstpreuBenst'Bauart und Kulturgehalt von Carl von Lorek. 
Mit beschreibendem Verzeichnis und 80 Bildern. Kart. RM 3.—, Leinen 
RM 4.—. Grafe & Unzer Verlag, Kónigsberg Pr.

T t a D i t i o n
die neuarłigeń.wirklich vermalbaren
Aquawll-lłlalftifte 

unOUTalłtetóen
J.S.STAEDTIERNURNBERG

'lllars-B/eiftifffabrik,

Jnieeessanfer Prospekt und. Einzel-^m uslet: 
stehen. auf Wunsch 2ot Veefugurig.

1/ermalbar!
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M itte M arz erscheint in unserem V erlag  das interes- 

sante und aus vielen Fachkreisen dringend begehrte

S p e z ia lh e ft Liber

F E N S T E R -D E K O R A T IO N E N
A n re g u n g e n  zur N e u - und U m g e s ta ltu n g  der W o h n u n g  

Mit 48  groBen Abbildungen

Allen Privaten, Innenarchitekten, M óbelgeschaften, die 

V orhangstoffe und G ard inen fuhren ,sow ie  allen Deko- 

rateuren, Dekorationsgeschaften dtirfte dieses Vor- 

lagew erk unzahlige Anregungen bieten.

P R E I S  RM. 3 .8 0  ( B e d i e n e n  S ie  s i c h  b i t t e  der  b e i g e f i i g t e n  B e s t e l l k a r t e )

Z u b e z i e h e n  a u c h  d u r c h  j e d e  B u c h h a n d l u n g

V E R L A G S A N S T A L T  A L E X A N D E R  K O C H  G M B H  STUTTGART
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ber 1933 (Reichsgesetzblatt I, Seite 
969), die Voraussetzung fiir die 
kiinftige Berufsausiibung ist, sind 
alle selbstandigen Gewerbetreiben- 
den des Móbeleinzelhandels ver- 
pflichtet, unverziiglich ihre Mit- 
gliedschaft beim Deutschen Móbel- 
verband zu beantragen.

Anmeldepfiichtig sind alle selb
standigen Gewerbetreibenden, die 
den letzten Verbraucher mit GroB- 
móbeln aller Art, Klein- und Pol- 
stermobeln beliefern. Die Anmel- 
dung muB sofort bei der Reichsge- 
schaftsstelle des Deutschen Móbel- 
verbandes, Berlin SW 11, Anhalter 
StraBe 12, erfolgen.

Fiir Oberschlesien nimmt die 
Anmeldungen entgegen: der Gau- 
fuhrer des Deutschen Móbelfach- 
verbandes, Wilhelm Klose, Gleiwitz 
OS, WilhelmstraBe 27.

★

D e u ts c h e  S ie d lu n g s -  
a u s s te llu n g  in  M u n c h e n

Die Munchener Siedlungsausstel- 
lung, iiber dereń Programm wir im 
Oktoberheft ausfuhrlich berichte- 
ten, soli vom 2. Juni bis 14. Oktober 
1934 stattfinden. Ziel dieser Aus- 
stellung ist, im Rahmen einer um- 
fassenden Siedlungsaktion der brei- 
ten Offentlichkeit die wirtschaft- 
liche, hygienische, kulturelle und 
nationalpolitische Bedeutung der 
Wohnsiedlung darzutun. Das Ei- 
genheim ais Quell wirklichen Fami- 
lienlebens, echter Lebensfreude und 
Gesundheit soli das Ideał jeder deut
schen Familie werden; dieses Ideał 
muB moglichst vielen auch mit be- 
schrankten Mitteln erreichbar sein. 
Die Hallenausstellung auf dem 
Munchener Ausstellungsgelande 
wird die organisatorischen, finan- 
ziellen, technischen und kiinstleri- 
schen Grundlagen der Wohnsied
lung zeigen. Haus, Wohnung und 
Garten, Ausnutzung des Gelandes, 
Leistungsfahigkeit der Baustoffe — 
alle Momente sollen beriicksichtigt 
und bewertet werden. Vor allem 
soli das einschlagige deutsche Quali- 
tatsgewerbe hier Gelegenheit haben, 
sein Kónnen zu beweisen, fiir seine 
Arbeit zu werben. Neuartig ist der 
Gedanke, im Rahmen der Ausstel- 
lung eine vollstandige Mustersied- 
lung in Miinchen-Ramersdorf zu 
zeigen. 200 Einfamilienhauser ais 
Siedlung, ais Wirklichkeit -  nicht 
nur ais Projekt gedacht — werden 
die beste Werbung fiir das Sied- 
lungswerk sein. A. M.

Die neue Yerbindung

ELSCTRa-STAR Gerate; Staubsaugergcfmęr u.f.n> 
inaUen Jhcfigescha/ien erftaCthcfi!

!n d ieser Rubrik veróffentlichen wir kostenlos Anfragen unserer A bonnenten 
nach B ezugsquellen, die zur Forderung der W irtschaft beitragen kdnnen

T Z  2 4 7  Sudd. Leser w iinsch t die A nsch rift e ines Fabri- 
kanten von Kaliko.

ID  251  A bonnent aus Bayern such t Verb indung m it Fabrik,
w e lche  Z ug fede rboden  m it ubersponnenen Fe- 
dern ( f iir  M obel) h e rs te llt.

ID  2 7 0  Innenarch itektin  in N orddeu tsch land  w unscht Y e r
bindung m it Fabrikanten von nord ischen und 
antiken K le inm obeln , sow ie  von C re tonnes und 
Chintzes.

F u r d e n  m o d e rn e n  
H a u s h a lt  d ie  n eu e n  
b ill ig e n

Elektro-Herde!
Bitte verlangen Sie Offerte 
und Preisangabe

F. K iip p e rs b u s c h  
&  S o h n e  A .-G .
G e ls e n k irc h e n

Das weitaus grBBte und fOh- 
rende Werk Euro pas fiirHerde 
und ó fen  aller Art

ROBERT SCHÓTTLE
Fabrik  e le k tr. S taubsauger und 

K le inm oto ren  G. m. b. H.

R e ic h e n b a c h  a. d. F ils , W urtt. 6 7

D e u ts c h e  E r fo lg e  im  
S to c k h o lm e r  W e t tb e w e r b

In dem Internationalen Wettbe
werb zur stadtebaulichen Umge- 
staltung des Stadtteils Norrmalm in 
Stockholm, bei dem 350 Entwiirfe 
eingingen, hat das Preisgericht den 
bereits preisgekronten schwedischen 
Entwurf wegen VerstoBes gegen die 
Wettbewerbsbedingungen nachtrag- 
lich ausgeschlossen. Bei dem end- 
giiltigen Ergebnis sind drei gleiche 
erste Preise von je 15000 Kronen 
einem deutschen, einem englischen 
und einem amerikanischen Ent
wurf zuerkannt worden. Der deut
sche Entwurf stammt von dem 
Dresdener Stadtbaurat Dr. Paul 
Wolf, friiher Stadtbaurat in Berlin- 
Schóneberg, und dem Architekten 
Hans Richter (Dresden) in Zusam- 
menarbeit mit Dipl.-Ing. Sven 
Brolin (Stockholm). Ferner wurden 
drei deutsche Wettbewerbsarbeiten 
fur je 5000 Kronen angekauft, und 
zwar von Dr.-Ing. Hans Liibke und 
Architekt Edi ReiBner (Mitarbeiter 
Architekt Willi Wagener und Ver- 
messungsingenieur Willy Schone 
[Berlin und Halle a. d. S.l), von 
Hans Holzbauer (Berlin) und Dipl.- 
Ing. Franz Stamm (Holzhausen am 
Ammersee) sowie von Regierungs- 
baumeister H. ReiBinger (Dussel
dorf).

★
I ta l ie n s  B e te ilig u n g  an  den  
O ly m p ia -W e t tb e w e rb e n  

d e r  f r e ie n  K tin s te
Bei einer Tagung des General- 

rates des Italienischen Olympischen 
Komitees wurde der BeschluB ge- 
faBt, sich nicht nur in voller Starkę 
an den reinen Sportbewerben der 
Olympischen Spiele 1936 in Berlin, 
sondern auch an den Olympia- 
Wettbewerben der freien Ktinste zu 
beteiligen. Es besteht die Absicht, 
gerade auf diesem Gebiete mog- 
lichst zahlreich vertreten zu sein, 
um Zeugnis von dem hohen Stand 
der italienischen Kunst abzulegen. 
Das Sekretariat des Olympischen 
Komitees erhielt die Anweisung, 
sich unverziiglich mit dem Verband 
der Kiinstler in Verbindung zu 
setzen und zu veranlassen, daB sich 
die besten Krafte auf dem Gebiet 
der Literatur, Architektur, Malerei, 
Skulptur und der Musik zu einer 
gemeinsamen Aktion fiir den . Ge- 
danken einer Verbindung mit der 
Sportidee zusammenfinden, damit 
Italien auch auf diesem Gebiet beim 
Berliner Olympia wiirdig vertreten 
wird. AuBerdem wurde festgesetzt, 
daB auch im modernen Fiinfkampf 
eine besonders starkę Vertretung 
nach Berlin entsandt wird.

Priere de citer la revue »Innen-Dekoration«
XII
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D e r  N e u b a u  

d e r  R e i c h s b a n k

Das Baubiiro der Reichsbank un- 
ter der Leitung des Baudirektors 
Wolff hat jetzt die Piane fur den 
Erweiterungsbau auf dem Gelande 
zwischen der Kur- und Unterwas- 
serstrafie nach der Zustimmung 
und den Weisungen des Reichs- 
kanzlers Hitler fertiggestellt und der 
stadtischen Baupolizei mit dem An- 
trag auf Genehmigung eingereicht. 
Es handelt sich hierbei um Ent- 
wiirfe im Mafistab von i : 500, die 
sowohl nach generellen stadtebau- 
lichen, ais auch nach besonderen 
baupolizeilichen Gesichtspunkten 
gepriift werden. Der jetzt fertigge- 
stellte Entwurf sieht die Durchle- 
gung der JagerstraBe iiber einen 
Platz vor dem Erweiterungsbau vor, 
der voraussichtlich den Namen 
»Reichsbankplatz(' erhalten wird.

Inzwischen hat der Abbruch der 
alten Hauser auf dem Baugelande 
weitere Fortschritte gemacht. Die 
Unterwasserstrafie ist zwischen der 
Holzgarten- und der Alten Leipzi- 
ger Strafie bedeckt mit abgebroche- 
nen Ziegeln, Pfannen, Sandstein- 
werkstucken und Eisenteilen. An 
der AdlerstraBe und Raules Hof hat 
sich das >>Loch in Alt-Berlin< noch 
weiter vergroBert. Zur Zeit nimmt 
das Architekturmuseum der Tech- 
nischen Hochschule die kiinstleri- 
schen Reliefs an der Fassade des 
Hauses AdlerstraBe 5 ab. Die Re
liefs und das Treppenhaus werden 
ais Beispiele burgerlicher Baukultur 
Alt-Berlins in das Architekturmu
seum wandern. D. A. Z.

G E S C H A F T L I C H E  M I T T E I L U N G E N

>Gleiro«-Vorhangschienen vor die Fenster!

Die moderne Wohnung verlangt vor~allem auch eine moderne Gestal- 
tung der Fensterdekorationen. Hier bieten die Gleiro-Garnituren Vorziige, 
die jeder Fortschrittliche sofort erkennt. Man bewegt leichte und auch 
schwere Gardinen und Portieren spielend an den kleinen Gleiro-Lauf- 
rollen. Die herrlichen Metallprofile und Blenden zieren jeden Raum. —

Das Gleiro-System hat besondere Vorteile in die Wagschale zu werfen:

1. Ein-Rollen-System, daher geringste Reibung.

2. Sichere Fuhrung der Laufrolle im U-Profil, daher Ubereinander- 
springen und Klemmen ausgeschlossen.

3. Beąuemes Ein- und Aushaken der Laufrollen mittels der offenen 
Biigel, daher keih zeitraubendes Annahen und Wiederabtrennen bei 
der Wasche.

Uber die verschiedenen Gleiro-Modelle und die schónen galvanischen 
Farbungen gibt der neue Gleiro-GroBkatalog Auskunft, der von der 
Fabrik August Enders Aktiengesellschaft, Oberrahmede i. W., gratis ab- 
gegeben wird.

600 Plakattexte 
fur RM 4,50
liefert Ihnen dieses Buch 
von Helmut Biegel. Eine 
Fiille praktischen Mate
rials. Ein Handbuch im 
Sinne des Wortes. 
Bestellen Sie noch heute.

Preis RM  4,50
Gegen Voreinsendung Ton 
RM 4,80 Frankozusendung oder 
unter Nachnahme RM 5,10 zu 
beziehen durch

Verlagsansta lt  
A lexander Koch G.m.b.H. 
Stuttgart-O, Neckarstr.121
Postscheck-Kto.: S tuttgart 454

Ein Hondbudł fur Kaufleufe, Ge- 
werbełreibende, Angestellfe, Deko* 
rateure, Handelsschulen und Berufs- 
schulen mit etwa 6 0  0 praktischen 
P l a k a t t e x t e n  fur alle B^anchen 
und 24 ousgefuhrten P la k a łe n *

a u s  g e b o g e n e m  H o l z

Bombenstabil
F r a n k e n b e r g e r  S t u h l -  

u n d  M ó b e l i n d u s t r i e
G. m. b. H.

F r a n k e n b e r g / E d e r

S itz m o b e l

K a r t e l l i e r u n g  
d e r  F a b r i k e n  g e b o g e n e r  

H o l z m ó b e l  in  P o le n

Zwischen den beteiligten Firmen 
wird wegen Bildung eines Kartells 
der Fabriken von gebogenen Holz- 
móbeln verhandelt. Die Verhand- 
lungen sind so weit gediehen, daB 
der AbschluB bald erfolgen diirfte. 
Zu gleicher Zeit werden Verhand- 
lungen wegen eines internationalen 
Kartells dieser Branche gefiihrt, 
dem Polen, die Tschechoslowakei, 
Jugoslawien und Rumanien ange- 
hóren sollen.

Das kleine geographische Wunder
WESTERM ANNS

Neuauflage:.7t
:j uber 70 Haupt- und Nebenkarten

wollstand. Ortsrcsiitcr

Spezialkarten u.Wirtsd»aksrtatistil<

in Kumtlcdcr RM 2.*1

riihmt O tto Hoberg in »Der akademische Rudersport«. Hamburg, nebenstehenden  

handlichen Taschen-W eltatlas (1 2 .6x21 .6  cm), dessen kurzlich erschienene 3. Auf- 

lage 75 Haupt- und Nebenkarten enthalt, durch ein Sach- und Ortsregister von 

iiber 2 2 0 0 0  Namen. viele Statistiken usw. erweitert ist und gleichzeitig iiber die 

Verteilung der Rassen und Religionen, die Bodenbenutzung. Berufsgliederung. Ver- 

kehr. Ein- und Ausfuhrlander Deutschlands und vieles andere mehr Auskunft gibt.

IN K U N S T L E D E R  M 2.85

In  a l l e n  d e u t s c h e n  B u c h h a n d l u n g e n  v o r r a t i g

VERLAG GEORG WESTERMANN/BRAUNSCHWEIG/BERLIN W 35

Al escribir a los anunciantes menciónese el »Innen-Dekoration«
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AR C H I T E K T E N *  UN D  KUNST L ERT AF EL

K U N S T S C H U L E  „ D I E  F O R M "
Bildende Kunst Angewandte  Kunst

Die fUhrende s taa t l ich  an e rk an n te  Bildungsstatte fur Zeichnen, Maierei und Plastik, auf 
handwerklicher, individueller G rund lagę unter biidender Anteilnahme an den Arbeiten des Lehrers 
se lb s t Studium nach dem lebenden Modeli, Portrat, Akt, Kostum, Plakat, Modę, lllustration, Land
schaft, Perspektiye usw., Anatomie. Atelier fur kunstlerische Reklame. Im Sommer auch Arbeiten 
im Freien, Landschaft und Figur, ebenso  Arbeiten im Tierpark. Bei genOgender Beteiligung Kursę 
in Italien. Vorbereitung fur die S taatsschulen. GanzjShrig geoffnet. Eintritt jederzeit. Prospekte

Som m erkurs  (Landschaft und Figur) im malerischen Feilnbach (W endelsteingebiet) 1. Aug. 
mit 30. Sept. Honorar inki. Zimmer, voller Verpflegung und Nachmittagskaffee RM 150.— monat- 
lich. Anmeldg. und Einzahlg. bis 20. Juli. Fahrtrichtg.: M unchen-Holzkirchen-Aibling-Feilnbach.

H e i n  K o n i g ,  a k a d .  K u n s t m a l e r

M U N C H E N  2 3
Telephon 34946 LeopoldstraBe 61

English spoken Si parła italiano On parle franęais

HERVORRAGENDE KClNSTLERISCHE RAUMDARSTELLUNGEN
(AUCH NACH G E G E B E N E N  P R O J E K T E N )  E R L E S E N E  E N T W U R F E  F0R :M 0B E L , C A R L  M U L L E R ,  A R C H .. K O L N  
WOHNRAUME, LADEN, GASTSTATTEN ETC. SOWIE DIE ERFORDERLICHEN WERKPLANE K A IS E R - WI L H ELM - R I N G 46

D e u ts c h e
R e ic h s fa c h s c h u le  f i i r  

S a t t le r ,  P o ls t e r e r  

u n d  D e k o r a te u r e  

H ild e s h e im
m it H d h e re r Fachklasse 
fu r  E n tw urf und Raum- 
ges ta ltung

S e m e s te rb e g in n  M itte  A p r il  

Absch luB priifung

S T A A T S S C H U L E

F U R  K U N S T  U N D H A N D W E R K
(KUNSTGEWERBESCHULE) M A IN Z

STAATLICHE LEITUNG: PROFESSOR DR. L. WAGNER 

JEDE AUSKUNFT ERHALTEN SIE DURCH DIE DIREKTION

R A U M  KU N S T

M O B EL
In S til und neuzeit- 
lich e r R ichtung

W . K e p p le r , A rc h .
S tu ttg a rt /  R otestr. 6

H.VETTER A R C H .
K I R C H H E I M - T E C K

M eisterprU fung

P ro s p ek te  durch  d a s  S ek re ta r ia t  
R a t h a u s s t r a B e  9 a

Handicerker- und
Kunstgeicerbeschule
Bielefeld

Fachklassen und Werkstatten fur 
Móbelf und Innenausbau, Drechs* 
ler, Schlosser, Bucht und Werbet 
graphiker, Buchbinder, Dekorat 
łionsmaler, Bildhauer, Texłile Bet 
rufę (Maschinenstickerei), Handt 
und mechanische Weberei.

S ta a tlid ie  A bsch lu fiprd fung

Beginn des Wintersemesters am 
1. Okłober. Drucksachen und A ust 
kunfł durch das Sekretariat.

fe r t ig t  aparte  zeitgem&Be

E N T W U R F E
f i l r  E inze l-u .S e rienm obe l.

A quare lle ,fachm ann ische  
W erkzeichnungen, fa rb ige  
R aum darste llungen.

Entwurfezu Wohnhausern 
und Innenausbauten.

Handwerker- und Kunstgewerbeschule
Abteilungen f. Baumkunst,Metallarbeiten, Plastik, Dek.-Malerei, 
Gebrauchsgr.,Elektrotechn.,Maschin’b.,Frauenk]dg.u. Handarb.

Hildesheim
Beginn des Sommer-Semesters 17. 4. 34. Auskunft u. 
Prospekte durch die Ge3chaft3stelle R athausstr. 9

S C H U L E  F U R  V O L K S K U N S T  U N D  G E S T A L T U N G  A U S  D E M  N E U E N  G E IS T E
D ieSchule b ie te tjungen  M enschen,Sohnen u.Tóchtern.w erdenden Hausfrauen, wie auch all denen, die sich fiir e ine kunstlerische G estaltung aus dem 
neuen G eiste unserer Zeit interessieren, lebendjge K enntnisse u. die Fdrderung schdpfer. F&higkeiten auf geisterkennender (anthropos.) Urundlage. 
VortrSge uber: »Neue W ege zu schapferischem  Gestalten« /  Piast. G estalten inTon, Holz u. an dereń Materialien /  G estaltung aus der F a rb ę / W ohnungs- 
gestaitung /  Raumkunst /  Literatur /  Asthetik 1 Natur- u. G eisterkenntnis im S inne G oethes / Kunstlerisch u. fachm anm sch gebildete LehrkrSfte. 
T a g e s u n t e r r i c h t  /  A b e n d k u r s e  /  U n t e r k u n f t  u. V e r p f l e g u n g  a u f  W u n s c h  /  E i n t r i t t  a m  1. u. 15. j e d e n  M o n a t s  

P R O SP EK T  U JO  BEkA TJM  j KO STEN LO S DURCH ARCHITEKT WILHELM BOLZ / STUTTGART O / N E C K A R ST R A SSE  84

Vi preghiamo di riferivi sempre alla »Innen-Dekoration«
XIV
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GESUCHE UND A N G E B O T E

Bekanntes

Mobeldetailgeschaft
i n G roBstadt mit j iihrlichem 
Umsatz v. 120000 RM nach® 
weisbar rentabel sucht zur 
Umstellung in eine G.m.b.H. 
tatig. Teilhaberm. 15000 bis 
20000 RM Einlage. Angeb. 
nur von Selbstinteressenten 
erbeten unter O. R. 7195 
an die »Innen®Dekoration«, 
Stuttgart®0, Neckarstr. 121.

W e lc h e

Mobelfabrik —  Móbelgeschaft
sucht einen wirklichen Mitarbeiter und Reprasen® 
tanten? Nach langjahriger Selbstiindigkeit ais Beiz® 
und Polierspezialist und anschlieBend ais Reise® 
prokurist einer Mobelfabrik, suche ich anderweitige 
Position, evtl. auch ais Verkaufer in gutem Detail® 
geschaft. Beste Fachkenntnisse, Freude am Beruf, 
verbunden mit Ausdauer und Zahigkeit, groBe Er® 
fahrung bieten Gewahr fiir einen Mitarbeiter, der 
jeder Anforderung der Praxis gewachsen ist. Ange® 
bote unter P. C. 7214 an »Innen®Dekoration«, Stutt® 
gart®0, NeckarstraBe 121.

Innenarchitekt
der sich auch mit dem Ver= 
kauf befaBt, von erstem 
Mobelhause gesucht. Int.® 
Einlage von 8 Mille erw. 
Ang. unt. O. P. 7170 an die 
»Innen®Dekoration«, Stutt® 
gart®0, NeckarstraBe 121.

21 jahrigerDresdner
aus groBem Mobelhaus sucht 
Austauschstellung m. Sohn 
eines gleichartigen Unter® 
nehmens. Offert. u. S.835 an 
ALA, Dresden®A. 1.

Serien®

MÓB ELFABRIK sucht tiitigen, branchekundigen

TEILHABER
zwecks Ablósung eines der beiden Teilhaber.der wegen Alters® 
griinden ausscheiden móchte. Yollarier, sehr gute Branche® 
kenntnisse, Alter unter 40 Yorbedingung. Selten giinstige 
Gelegenheit, da L nternehmen yollkommen liquid und 
schuldenfrei, bestens eingefiihrt und ganz modern eingerich® 
tet ist. Mindestbetrag RM 50000.— . Anschriften unt. O.U. 7203 
an die »Innen®Dekoration«, Stuttgart®0, NeckarstraBe 121.

M ó b e lk a u fm a n n
Bilanzsicherer Buchhalter, Korrespondent und 
Steuerbearbeiter von Werkstatten fiirWohnungs® 
kunst (Mitteldeutschland) gesucht. Herren, die 
sich auch mit Erfolg im Verkauf betatigt haben, 
beyorzugt. In Frage kommt nur eine routinierte 
erste Kraft mit besten Referenzen fiir aussichts® 
reiche Position.
Angebote unter O. W. 7206 an die »Innen ® 
Dekoration«, Stuttgart® O, NeckarstraBe 121.

Innenarchitektin, 24 Jahre 
alt, beabsichtigt ein Raum® 
kunstatelier zu eroffnen; ge® 
sucht wird junger

Innenarchitekt,
welcher gewillt ware, an der 
Griindung eines solchen 
Unternehmens sich zu be* 
teiligen. — Offerten unter 
P. B. 7213 an »Innen=Dek.«, 
Stuttgart®0, Neckarstr. 121.

Innenarchitekt
24 Jahre, mit feinem Geschmack, sicher und flott in 
Entwurf und Darstellung. Individueller Berater und 
Kundenwerber, in ungekiindigter Stellung, wiinscht aus® 
baufahigen Wirkungskreis. Angeb. unter O.V. 7204 an 
die »Innen®Dekoration«, Stuttgart®0, Neckarstr. 121.

Jungę Damę ( „ E Ł . )

durchausbranchekundig, m. 
sehr guter Fachausbildung, 
sucht pass. Wirkungskreis. 
Offerten unter P. A. 7212 an 
»Innen®Dekoration«, Stutt® 
gart®0, NeckarstraBe 121.

Fiir Meistersohn (Abiturient, 1 Jahr Fachschule absolv.) wird

LEHRSTELLE
zur griindlichen Ausbildung im Móbeltischlereifach z. 1.4.34., 
evtl. mit FamilienanschluB, gesucht. Zu Gegendiensten bereit. 
Bedingungen yollkommen nach Ubereinkunft. Offerten unter 
O. T. 7202 »Innen®Dekoration«, Stuttgart®0, Neckarstr. 121.

F e r n r u f  d e r  

» In n e n  - D e k o ra t io n  « 

S tu t tg a r t  4 2 1 0 6

Yon erster Mobelfirma wird ein selbstandiger

e i n k A u f e r

U N D  V E R K A U F E R
(oder auch Damę) fiir die Abteilung fur Kunst® 
gewerbe und Beleuchtungskórper gesucht. An® 
ąebote mit Gehaltsanspriichen erbeten mit aus® 
fiihrlicher Darlegung bisheriger Tatigkeit und 
Fotos von nur durchaus versierten Fachleuten 
mit Iangjiihriger Verkaufspraxis unter 0.0.7169 
»Innen®Dekoration«, Stuttgart®0, Neckarstr. 121.

junger, tiichtiger

in n e n d e k o r a te u r
p o ls te r e r

mit besonderem talent fiir textile raumausstattung und guten 
umgangsformen, sucht leitenden posten •  firm in entwurf, 
skizze, yerkauf, kundenberatung, zuschnitt, anfertigung und 
montage •  war bisher nur in guten hausern tatig, zur zeit in 
leitender ungekiindigter stellung •  erstklass. zeugnisse vor® 
handen •  offerten unter o. z. 7211 an die »innen®dekoration«, 
stuttgart®o, neckarstraBe 121.

I N N E N A R C H I T E K T
30 Jahre, gel.Schreiner, Kunstgewerbeschule Nord® und 
Siiddeutschland. Flott in Skizze, Detail, Perspektire 
und Aąuarell, in nur ersten Hausern tatig gewesen, z. Zt. 
in ungek. Stellung, sucht neuen Wirkungskreis in guter 
Mobelfabrik oder Architekturbiiro. Angeb. u. O. S. 7198 
a. d. »Innen®Dekoration«, Stuttgart®0, Neckarstr. 121.

In Stadt mit ca. 45 000 Einwohnern findet zielbewufiter junger 
Kaufmann der Mobelbranche mit gut. Befahigungsnachweis 
S ł p l l l i n o - *n ûn(iiei,tem groBerem Unternehmen mit 
J lC U U U g  angegliederter Fabrikation. Technische Kennt® 
nisse und Vorkenntnisse in Dekoration, Teppichen etc. er® 
wunscht. Hauptarbeitsgebiet: Bearbeitung der Kundschaft 
auBer dem Hause, Akąuisition und Reklame. Ausfiihrliche 
Bewerb. mit Lichtbild, Lebenslauf und Gehaltsanspriichen 
u. O. N . 7168 »Innen®Dekoration«, Stuttgart®0, Neckarstr. 121.

Var god aberopa Eder pa »Innen-Dekoration« vid forfragning

XV



DAS NEBENSTEHENDE WERK

EINZELMÓBEL
UND NEUZEITLICHE RAUMKUNST

VON DR. ING. E. H. ALEXANDER KOCH

stellt in 2 0 0  m eist ganzseitigen Abbildungen den freien, 

bew egten, klaren W ohnraum  der G egenw art dar. Es 

zeigt viele Hunderte von neuen M oglichkeiten: aparte  

W ohn- und Arbeitsraum e, Schlafzim m er, leichte Betten, 

Couchs, Sessel und Liegestuhle, kom binierte Kom - 

m oden, Schreibtische, interessante Likor- und Rauch- 

schrankchen, Kredenzen, zweckm aBige W asche- und 

Kleiderschranke, Tische, Tischchen, Toilette-Tischchen, 

Teppiche, B lum entrager, Teew agen  u.v.a. und konzen- 

triert in sich alle wertvollen G edanken und Leistungen, 

die den m odernen W ohnraum  betretfen. Es entzuckt 

den Kunstler, es bringt dem  Kunstfreund und jedem  

Beschauer dauernden Gewinn. Eine Tat im Dienste des  

gepflegten H eim sund d e sS eg en s ,d e rvo n  ihm ausgeht.

I l lu s t r ie r te r  P ro s p e k t  k o s te n f r e i !

PREIS: RM 20.-

VER L A G S  A N ST A LT AL E X A N D E R K O C H  G M B H

STUTTGART-O, NECKARSTRASSE 121

Chefredaktion und kiinstlerische Leitung: Hofrat Dr. Ing. e. h. AIexander Koch, Darmstadt 
Y erantw ortlich fur den Anzeigenteil: W /R oestel, S tu ttgart /  V erlagsanstalt A Iexander Koch G .m .b.H., D arm stadt*Stuttgart / DA 5700 IV. Y j. 33.

Druck: Deutsche Y erlagssA nstalt, S tu ttgart. Neckarstrafie 121/123





DIE GESAMTE WOHNUNGSKUNST IN BILD UND WORT
H E R A U S G E B E R  U N D  L E IT E R :

H O F R A T  DR. IN G . E. H. A L E X A N  DER K O C H

INNEN-DEKORATION
DAS BEHAGLICHE HEIM
4  5 . J A H R G A N G  A L T E S T E  U N D  F U H R E N D E  K U N  S T Z E I T S C H R I F T  F U R  D E N

IN N E N -A U S B A U  U N D  D IE  E IN R IC H T U N G  V O N  S C H L Ó S S E R N ,  
L A N D - U N D  K L E IN W O H N H A U S E R N , M I E T W O H N U N G E N ,  V O N  
G E S C H A F T S H A U S E R N ,  H O T E L S ,  R E S T A U R A N T S ,  S T A D T .  
U N D  S T A A T L IC H E N  G E B A U D E N , V O N  L U X U  S D A M P F E R N  U S W .

B E Z U G S P R E I S  V IER TELJA H R LIC H  R M  6 .— /  E I N Z  ELPREIS R M  2 .5 0  
JAN U A R -ER Ó FFN U N G SH  EFT RM 3.— ZUZOGL.  DER VER SA N D K O S TE N

E R S C H E IN T  M O N A T L IC H  B E G I N N  D E S  J A H R G A N G S  I M  J A N U A R

V E  R L A G  S A N  S T A L T  A L E X A N  D E R  K O C H  G M B H

S C H  R I F T L E I T U N G :  f l \ / \  G E S C H A F T S L E I T U N G :

D A R M S T A D T  S T U T T G A R T

FU R D IE  A U S G E S T A L T U N G  U N D  E IN R IC H 

T U N G  V O N  H A U S E R N  U N D  W O H N U N G E N

IN R E IC H O R N A M E N T . P A P P B A N D  R M  8. —

DAS SCHONE HEIM
E IN  T E X T L I C H E R

R A T G E B E R

V E R  LA G  S A N  S T A  LT A L E X A N  D E R  K O C H  G .M .B .H . ,  S T U T T G A R T



E in e  g e m u tlic h e  E c k e  laB t s ich  in 

je d e r  W o h n u n g  e in r ic h te n

Die Gestaltungsmoglichkeiten sind vielerlei. 

Eines aber darf man nicht auBer acht lassen.

Die Stoffe, die man verwenden will, sollen 

indanthrenfarbig sein. Nur dann lohnt sich die 

Aufwendung und bleibt die Freude daran unge- 

trubt. weil die Schónheit der Farben Bestand hat.

Indan th ren fa rb ige
Stoffe aus Baumwolle, Agfa-Travis und an- 

deren Kunstseiden,Vistra und Leinen sind, wie 

bekannt und erwiesen, uniibertroffen wasch- 

echt, lichtecht, wetterecht.

I n d a n t h r e n

D IE

M A R K Ę

V O N

W E LTR U F

Z U G L E IC H  D A S  
K E N N Z E IC H E N  
FU R  a U A L IT A T  
U. G ESC H M A C K

W IL H E L M M O B E L F A B R IK  B Ó B L IN G E N  B E I S T U T T G A R T

1934.V. I 1
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T a g u n g  d e r  E n g ro s -M ó b e l-  
in d u s tr ie

Auf der am i. Februar 1934 statt- 
gefundenen vierzehnten Mitglieder- 
versammlung der »Vereinigung der 
Engros-Móbelfabrikanten Deutsch- 
lands« erstattete das geschaftsfiih- 
rende Vorstandsmitglied der Ver- 
einigung, Herr Syndikus Baum, 
einen mit groBem Beifall aufge- 
nommenen eingehenden Tatigkeits- 
bericht, der in sehr anschaulicher 
Weise einen vorziiglichen Uberblick 
iiber die Entwicklung der Móbelin- 
dustrie gibt.

Nach einem Riickblick auf die 
errettende Tat des 30. Januar und 
die einjahrige Wiederkehr dieses 
geschichtlichen Tages fiihrte Herr 
Baum unter anderem Folgendes 
aus: Die Zahl der Arbeitslosen im 
Holz- und Schnittstoffgewerbe sei 
vom Hóchststande von 300000 
Ende Februar 1933 auf 163000, 
Ende November 1933, also um 45% 
zuriickgegangen, dann aber bis 
Ende Dezember wieder um 10%, 
namlich wieder auf 182000, gestie- 
gen. Sie habe also Ende Dezember 
knapp 40% unter dem Hóchst- 
stand vom Februar 1933 gelegen. 
Der Produktionswert der Móbel- 
industrie sei von seinem Hochst- 
stand von schatzungsweise minde- 
stens 1 Milliarde im Jahre 1928 auf 
schatzungsweise 320 Millionen im 
Jahre 1932 gesunken, und im Jahre 
1933 erstmals wieder auf schat
zungsweise zirka 350 Millionen ge- 
stiegen.

Da die Preise heute zirka 44% 
unter denen von 1928 lagen, ent- 
fielen 440 Millionen auf den Preis- 
riickgang und zirka 210 Millionen 
auf den Absatzriickgang. Der ei- 
gentliche mengenmaBige Absatz- 
riickgang gegeniiber 1928 betrage 
also noch immer zirka 40% (von 
560 auf 350 Millionen).

Die Zahl der beschaftigten Arbei- 
ter im Prozentsatz der Arbeitsplatz- 
Kapazitat habe sich in der Móbel- 
industrie vom Januar 1933 von 
33,8 % bis November 1933 auf 
56,2% entwickelt. Die Zahl der ge- 
leisteten Arbeitsstunden im Prozent
satz der Arbeitsstunden-Kapazitat 
sei vom Januar 1933 bis November 
1933 von 27,0% auf 54.1% gestie- 
gen. Die Zahl der Beschaftigten sei 
in der Móbelindustrie gegeniiber 
dem Jahre 1928 vom Januar 1933 
bis Oktober 1933 von 37,1% auf 
63.5% gestiegen.

Auch die Umsatzbewegung in 
den Móbelfachgeschaften habe eine 
entsprechende Steigerung erfahren, 
was allerdings zum Teil auf eine 
Abwanderung der Konsumenten
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von den Warenhausern zu den 
Fachgeschaften zuriickzufiihren 
sein diirfte.

Durch die dank der Initiative der 
nationalen Regierung moglich ge- 
wesene Eingliederung von Millionen 
von Volksgenossen in den Produk- 
tionsprozeB habe sich der Kreis der 
Konsumenten erheblich vergróBert 
und zu einer Steigerung des Ge- 
samteinkommens gefiihrt. Das Ar- 
beitseinkommen der Arbeiter, An- 
gestellten und Beamten habe im 
zweiten Quartal des Jahres 1933 
gerade den Stand von 1932 wieder 
erreicht und sei im dritten Quartal 
1933 erstmals um 6,8 Millionen 
hóher gewesen ais im Vorjahre. 
Obgleich die Flucht aus den teuren 
GroBwohnungen dem Absatz an 
Qualitatsmóbeln empfindlichen Ab- 
bruch getan habe, sei doch anderer- 
seits eine Befruchtung des Móbel- 
marktes durch die Steigerung der 
Wohnungsbautatigkeit (von zirka 
600 Millionen im Jahre 1932 auf 
iiber 700 Millionen im Jahre 1933) 
festzustellen.

AuBer der NutznieBung, die sich 
aus der allgemeinen Belebung der 
Wirtschaft ergabe, habe das Móbel- 
gewerbe auch eine unmittelbare und 
groBziigige Fórderung durch gesetz- 
geberische MaBnahmen der Regie
rung erfahren, namlich durch die 
Einfiihrung der Ehestandsdarlehen. 
Hierfiir seien die Móbelfabrikanten 
und -handler der Regierung beson- 
ders dankbar. Die Zahl der Ehe
standsdarlehen sei — nach Staats- 
sekretar Reinhardt — auf zirka 
250000 jahrlich zu beziffern. Bis- 
her seien insgesamt zirka 180000 
Darlehen im Gesamtbetrage von 
zirka 115 Millionen Mark fiirMóbel- 
und Hausratsbeschaffung gewahrt 
worden. Allerdings sei die durch die 
Ehestandsdarlehen eingetretene Be
lebung in erster Linie bei denjenigen 
Betrieben festzustellen, die billigste 
Massenfabrikate, und zwar ein- 
fachste Schlafzimmer und Kuchen, 
herstellen. Dies sei einmal darauf 
zuriickzufiihren, daB die Darlehen 
nur den armeren Schichten gewahrt 
werden, andererseits sei aber auch 
der Darlehensdurchschnitt auf zirka 
600 Mark gesunken. Da der Dar- 
lehensnehmer auch Wasche, Gar- 
dinen, Teppiche und womoglich 
auch noch einen Radioapparat kau
fen wolle, sei er infolgedessen ge- 
zwungen, nur die allerbilligste Sta- 
pelware zu nehmen. Praktisch fiihre 
dies zu einem bedauerlichen Herab- 
sinken des Qualitatsniveaus und zu 
starken Preisunterbietungen sei- 
tens der Fabriken. Im Interesse des 
Qualitatsrufes und vom kulturellen

H
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Standpunkt ans ware die Ausstat- 
tung des weit iiberwiegenden Teiles 
der jungen deutschen Ehepaare mit 
geringwertigem Hausrat zu be- 
dauern. Die Irrefiihrung des Publi- 
kums durch sogenannte »Blender< 
mit entsprechender Fassade, die 
Qualitatsmobel vortauschen soli, 
sei eine der allerbedauerlichsten 
Zeiterscheinungen, die keineswegs 
dem entsprache, was Adolf Hitler 
in seinem Kulturreferat gesagt 
habe. Statt Hebung der Qualitats- 
arbeit, fiir die man deutsche Fach- 
arbeiter brauche, werde das Publi- 
kum durch die billigen Preise immer 
mehr auf Massenware gestoBen. Die 
Not der Qualitatsbetriebe sei gren- 
zenlos. Die aufgespeicherten Reser- 
ven seien vóllig aufgezehrt, und 
der Zeitpunkt des Zusammenbruchs 
konne fast mit mathematischer 
Genauigkeit vorausgesagt werden.

Aus diesen schwerwiegenden 
Griinden sei das Reichsfinanzmini- 
sterium gebeten worden, móglichst 
keine Darlehen unter 800 Mark zur 
Auszahlung gelangen zu lassen und 
die Darlehensnehmer durch ein 
Merkblatt anzuweisen, gute Móbel 
zu kaufen, und zu diesem Zweck 
lieber etwas aus eigener Tasche 
zuzulegen, falls das Darlehen nicht 
ausreiche.

Trotz der in der Móbelindustrie 
im Gesamtdurchschnitt zweifellos 
erfolgten Belebung sei leider die so 
dringend notwendige Besserung der 
Rentabilitat nicht eingetreten. 
Die in dieser Hinsicht ergriffenen 
MaBnahmen hatten zwar den Er- 
folg gebracht, dem Preisverfall Ein- 
halt zu gebieten und die Preise auf 
einem gewissen Niveau zu stabili- 
sieren; leider zeige aber der Móbel- 
grofihandelspreisindex bereits wie- 
der riicklaufige Tendenz, was eine 
Folgę des neuerlichen Geschafts- 
riickganges und des starken Auf- 
tretens von Schleuderangeboten sei. 
Man habe auch yersucht, durch
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Konventionen angemessene Preise 
zu schaffen, was zum Teil auch ge- 
lungen sei, z. B. bei Tischen und 
Kleinmóbeln. Das erneute Abglei- 
ten der Preise auf Grund des 
schlechteren Geschaftes in den letz- 
ten Monaten sei insofern um so 
schwerwiegender, ais inzwischen 
die Rohmaterialien und das Zube- 
hdr erheblich teurer geworden 
seien. Der MóbelgroBhandelspreis- 
index (Vorkriegsstand =  ioo, 
Hcchststand 1928 =  164,2) sei von 
91,0 im Marz auf 91,2 im Dezember 
1933 gestiegen, sei jedoch bereits 
wieder im Riickgehen. Dagegen 
seien die Schnittholzpreise um zirka 
30 bis 40% und die Preise fiir Zu- 
behórteile um 10 bis 60% gestiegen.

Gegen die Erhóhung der Holz- 
preise seien Vorstellungen beim 
Reichswirtschaftsministerium er- 
hoben worden. Das Reichswirt
schaftsministerium habe zugesagt, 
daB Holzpreissteigerungen nur in 
dem AusmaBe gebilligt wiirden, wie 
diese durch eine hóchstzulassige 
Steigerung der Rundholzpreise von 
25% bedingt waren. Leider seien, 
durch unverniinftige Steigerung auf 
den Auktionen, die Preise weit iiber 
diesen Prozentsatz gestiegen. Auf 
der anderen Seite scheitere die Er- 
hohung der Móbelpreise an der Un- 
einigkeit der Branche. Die Móbel- 
handler hatten sich hierauf sehr 
schnell eingestellt und hielten be
reits mit ihren Einkaufen zuriick, 
in der Erwartung, demnachst noch 
billiger kaufen zu kónnen. Hier- 
durch wurde der beginnende Auf- 
stieg sehr gehemmt. Es sei deshalb 
im neuen Jahre eine der wichtigsten 
Aufgaben, Preisstórungen zu unter- 
binden, die mindestens eine Beun- 
ruhigung in allen beteiligten Krei- 
sen hervorrufen wiirden.

Ein schwerer Schlag gegen die 
Stabilisierung der Preise sei auch 
die Ablehnung der Allgemein- 
verbindlichkeitserklarungder 
Lohntarife gewesen. Hierdurch sei 
es leider den AuBenseitern móglich, 
ihre Preisschleudereien — oft in- 
folge von Lohndriickerei — fortzu- 
setzen. Der um Hilfe angerufene 
Reichsarbeitsminister habe aller- 
dings die Uberzeugung, daB das 
neue Gesetz zur Ordnung der natio- 
nalen Arbeit den mit unsozialen 
Lóhnen herbeigefiihrten unlauteren 
Wettbewerb in Kiirze unterbinden 
werde. Auch die starkę Differenzie- 
rung der Lóhne in den einzelnen 
Landestarifen und Ortsklassen habe 
die Arbeit, bzw. die Preisbildung, 
auBerordentlich erschwert.

Der Redner fiihrte alsdann aus, 
daB die Móbelindustrie in den
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Kampfen um einen gerechten Preis 
leider nicht die geniigende Unter- 
stutzung gefunden habe, und daB 
ohne Griindung von Konventionen 
ein vólliger Preiszusammenbruch 
unvermeidlich gewesen ware.

Die unhaltbaren Zustande auf 
dem Gebiete der Kassaskonti haben 
Veranlassung gegeben, eine gesetz- 
liche Hóchstbegrenzung des Bar- 
zahlungsrabatts zu beantragen, so 
wie dies bereits durch das Gesetz vom 
25. November 1933 fiir Verkaufe 
lebensnotwendiger Artikel an den 
letzten Konsumenten geschehen sei.

Das Hauptproblem der deutschen 
Móbelindustrie sei die Frage, wie 
die Produktionskapazitat mit der 
Absatzmóglichkeit einigermaBen in 
Einklang gebracht werden konne. 
Trotz der bisherigen aufsteigenden 
Entwicklung sei wohl kaum anzu- 
nehmen, daB jemals wieder der ge- 
samte Produktionsapparat der Mó
belindustrie zur Deckung des Be- 
darfs werde ausgenutzt werden 
kónnen. Um eine weitere Steigerung 
der Produktion zu verhiiten, sei 
beim Reichswirtschaftsminister auf 
Grund des Gesetzes betreffend 
Zwangskartelle vom 14. Juli 1933 
ein Verbot der Errichtung neuer Be- 
triebe, ein Verbot der Erweiterung 
des Geschaftsbetriebes oder der Lei
stungsfahigkeit bestehender Unter- 
nehmungen innerhalb eines Jahres 
und ein Verbot der Uberschichten 
beantragt worden. Der Reichswirt
schaftsminister habe zu erkennen 
gegeben, daB er geneigt sei, diesem 
Antrage zu entsprechen, wenn auch 
das Tischlerhandwerk diesem zu- 
stimme. Entsprechende Verhand- 
lungen seien noch im Gange.
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muhelos gefunden?
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D ie  D e u ts c h e  S ie d lu n g s -  
a u s s te llu n g  M iin c h e n  1 9 3 4
soli ais Teil einer umfassenden 
Siedlungsaktion iiberzeugend nach- 
weisen, daB und in welch hohem 
Mafie dem deutschen Menschen und 
der deutschen Familie das eigene 
Heim ein Quell immer neuer Le- 
bensfreude sein und werden kann, 
selbst mit beschrankten oder nor- 
malen Mitteln. In diesem Sinne soli 
Grundlage des auf dieser Ausstel- 
lung Gezeigten der wirtschaftliche, 
technische und — nicht zuletzt — 
der kiinstlerische Wirkungsgrad 
sein. Wie keine andere Stadt 
Deutschlands ist wohl gerade Miin- 
chen fur die Durchfiihrung einer 
solchen Aufgabe berufen, weil 
diese Stadt sich hierbei ihrer grofien 
Kulturaufgabe bewufit werden darf, 
welche ihr der Herr Reichskanzler 
anlafilich der Grundsteinlegung des 
»Hauses der Deutschen Kunst« er- 
neut und ausdriicklich bestatigt 
hat: unter den deutschen Stadten 
in erster Linie Vorkampferin und 
Wahrerin deutschen Kulturgutes 
zu sein. Drei grofie Ziele hat sich 
die Ausstellung in diesem Rahmen 
gesteckt:

Sie will die Grundlagen einer zu- 
kiinftig ais normal anzusehenden 
Wohnkultur und Siedlungstatigkeit 
in kiinstlerischer, technischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht klarstel- 
len.

Der deutschen Wertarbeit soli in 
diesem Zusammenhange wieder der 
ihr zukommende Absatz im In- und 
Ausland dadurch verschafft werden, 
daB das ganze deutsche Innenaus- 
stattungsgewerbe weitgehend zu 
neuer Leistung angeregt wird.

Ihre vornehmste Aufgabe sieht 
jedoch die Ausstellung darin, die 
kulturelle Sendung des neuen 
Deutschlands auch dem Ausland 
gegeniiber zu beweisen.
Die Hallenausstellung, 
die in den groBen Hallen des Miin- 
chener Ausstellungsgelandes statt- 
findet, zeigt die kunstlerischen, 
technischen, finanziellen und orga- 
nisatorischen GrundlagenderWohn- 
siedlung, des Hauses, der Wohnung 
und des Gartens. In engster Zu- 
sammenarbeit mit den deutschen 
Stadtverwaltungen sollen neben den 
stadtebaulichen die wesentlichen 
Faktoren einer wirtschaftlich und 
wohntechnisch gesunden Siedlungs
tatigkeit, wie BaulanderschlieBung, 
sparsame und ansprechende An- 
ordnung der Siedlungs- und Wohn- 
strafien im Sinne des »Wohnweges« 
und richtige BauplatzgroBen und 
-Einteilungen gezeigt werden.

Stahlmóbel im deutschen Heim . . .

K U . B e  * ■» « ■ * * ’
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machen der Frau die Arbeit leicht und das Dasein lebens- 
wert sie strahlen Licht und Frohsinn aus.
Ais deutsches Gedankengut sind Stahlmóbel in der unver- 
falschten Ehrlichkeit und Sauberkeit ihrer Form

Sinnbild unserer neuen Zeit.

In einer eigenen Halle wird das 
deutsche Qualitatsgewerbe fur die 
Innenausstattung sehr wirksam zu 
Worte kommen.

Die Gruppe »Das Haus« wird beste 
Beispiele wirtschaftlich gebauter 
Einfamilienhauser enthalten. Die 
durch einen besonderen Wettbe- 
werb ausgezeichneten Eigenheim- 
entwiirfe zur gebauten Ausstel- 
lungssiedlung kónnen hier in Plan 
und Modeli von den Besuchern stu- 
diert und besichtigt werden. Das 
Gebiet der Haustechnik und der 
Hauskonstruktion wird eingehend 
behandelt werden. Der Finanzie- 
rungsfrage sowie der Móglichkeit 
eines zusatzlichen Erwerbes (Heim- 
arbeit usw.) fiir die Bewohner oder 
Siedler soli besondere Bedeutung 
beigemessen werden.

In einer eigenen Halle wird der 
Bauindustrie und dem Baugewerbe 
Gelegenheit gegeben, ihre beson
dere Leistungsfahigkeit in arbeit- 
und gewichtsparenden Baustoffen 
und sinnreichen Konstruktionen zu 
erweisen.

Die Mustersiedlung in Miin-
chen-Ramersdorf 

wird ais zweiter groBer Teil der 
Ausstellung errichtet. Diese Sied- 
lung wird eine organische stadte- 
bauliche Einheit bilden und 200 
Einfamilienhauser fiir verschiedene 
Wohnbediirfnisse und Einkom- 
mensgruppen umfassen. Neue und 
einwandfreie Errungenschaften auf 
dem Gebiete des Wohnungs- und 
Siedlungswesens sollen hier ange- 
wendet werden. Was in der Hallen
ausstellung in groBen Zusammen- 
hangen behandelt wurde, wird hier 
Verwirklichung finden. Die Sied- 
lung soli also kein Ausstellungs- 
phantom, sondern das Muster einer 
normalen und wirklichen Siedlung 
werden, weil sie nur so unmittelbar 
iiberzeugend wirken kann.

Die Eigenheime bleiben nach Be- 
endigung der Ausstellung stehen 
und sollen an geeignete Bewerber 
verauBert werden. Die Finanzie- 
rung der Hauser wird giinstig auf 
einer Basis erfolgen, die auch fiir 
die Zukunft ais normal bezeichnet 
werden kann. Der mit dem eigenen 
Besitz verbundene finanzielle Auf- 
wand ist auch bei kleineren Ein- 
kommen durchaus ertraglich und 
kann sehr wohl mit demjenigen fiir 
eine Mietwohnung verglichen wer
den. Hierdurch wird iiberzeugend 
bewiesen, daB das eigene Heim nicht 
nur das erstrebenswerte, sondern 
auch das praktisch erreichbare Ziel 
fiir die deutsche Familie sein kann.

VI
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In den zirka 30 Hausern, welche 
eingerichtet und der Offentlichkeit 
zuganglich gemacht werden sollen, 
wird sichtbar werden, daB eine ge- 
hobene Wohnkultur auch fiir klei- 
nere Einkommensverhaltnisse wirt- 
schaftlich durchaus tragbar ist.

Dauer: Die Ausstellung wird 
voraussichtlich am 2. Juni 1934 
eróffnet und am 14. Oktober 1934 
beendet.

Geschaftsstelle: Verein Sied- 
lungsausstellung Miinchen 1934 
e. V., Miinchen 12, Theresienhóhe 
14. Telephon 58595 und 53105.

★

D as  d e u ts c h e  
K u n s th a n d w e rk

Der von der Abteilung Hand- 
werkskultur des deutschen Hand- 
werksinstitutes gegriindete undver- 
waltete Reichsverband fiir deutsche 
Handwerkskultur ist ais berufs- 
standische Vertretung des gestal- 
tenden Handwerks in die Reichs- 
kammer der bildenden Kiinste auf- 
genommen worden. Er fiihrt nun- 
mehr den Namen »Bund deutscher 
Kunsthandwerker« und umfaBt die 
gestaltenden, Kulturgut schaffen- 
den Handwerker aus folgenden 
Handwerkszweigen: Gold- und Sil- 
berschmiede, Kunstschmiede und 
-schlosser, andere Metallhandwer- 
ker, Zinn- und GelbgieBer, Gra- 
veure, Kunsttischler, Vergolder und 
Einrahmer, Drechsler, Holzbild- 
hauer, Holz- und Elfenbeinschnit- 
zer, Korbflechter, Bastarbeiter, 
Keramiker und Kunsttópfer, Stuk- 
kateure, Maler, Steinbildhauer, 
Glasblaser, -atzer, -schleifer, Glas- 
maler, Handweber, Spitzenarbeite- 
rinnen und Stickerinnen, Mode- 
werkstatten, Buchbinder und Leder- 
arbeiter, Zeichner (Textil und Ta- 
peten), Lithographen und Stein- 
drucker, Photographen, andere 
kunsthandwerkliche Arbeiter. Die 
Mitgliedschaft beruht auf der im 
Reichskulturkammergesetz festge- 
legten Anmeldepflicht. Jedes Mit- 
glied erhalt eine besondere Kartę 
und ein Signum von der Reichs- 
kammer der bildenden Kiinste.

Die Geschaftsstelle des Bundes 
deutscher Kunsthandwerker befin- 
det sich in Berlin NW 7, Dorotheen- 
straBe 35 IV. Zum Vorsitzenden ist 
der stellvertretende Reichshand- 
werksfiihrer Karl Zeleny, zum Ge- 
schaftsfiihrer Dr. Haase berufen 
worden.

Dem deutschen Handwerksin- 
stitut, Abteilung Handwerkskultur, 
verbleibt nunmehr die besondere 
Sorge fiir die allgemeinen kultu- 
rellen Belange des Handwerkes,

ENTWURF F.v.Graevenitz
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dereń sich die Abteilung in ver- 
starktem Mafie annehmen wird.
»Mitteilgn. d. deutsch. Handwerksinstitutes« 

★

Ein K iin s tle rp re is  v o n  
6 0 0 0  M a rk

Das Museum Folkwang in 
Essen veranstaltet einen Wett- 
bewerb zur Erlangung von Vor- 
schlagen fiir die einheitliche Ge- 
staltung des Raumes mit dem Brun- 
nen von George Minne im Museum 
Folkwang. Teilnehmen kann jeder 
deutsche Kiinstler, der am Ende des 
Jahres 1934 das 41. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Zur Ver- 
fiigung steht ein ungeteilter Preis 
in Hohe von 6000 Mark. Dieser 
Preis gelangt in der Form zur Aus- 
zahlung, daB der Preistrager fiinf 
Jahre lang monatlich 100 Mark 
ausgezahlt erhalt. AuBerdem wer
den 20 weitere Kiinstler, die die 
nachstbesten 20 in die engere Wahl 
aufgenommenen Entwiirfe geliefert 
haben, aufgefordert werden, an- 
schlieBend je drei ihrer besten Wer- 
ke zu einer Ausstellung »Jungę 
deutsche Kunst« einzusenden. Aus 
dieser Ausstellung sollen etwa 20 
Werke, d. h. etwa von jedem dieser 
2oAussteller ein Werk, gegen eine 
Leihgebiihr fiir die Diskussions- 
abteilung des Museums Folkwang 
angenommen werden. Die Arbeiten 
sind bis zum 15. Oktober 1934 an 
das Museum Folkwang, Essen, Bis- 
marckstrafie 64, einzureichen. Die 
naheren Bestimmungen sind von 
dort kostenlos zu beziehen.

B e ra tu n g s s te lle  f i i r  H e im -  
g e s ta ltu n g  d e s  K u n s tg e -  
w e r b e v e r e in s  zu  L e ip z ig  

E.V.

Ort: Die Beratungsstelle befin- 
det sich im Kunstgewerbemuseum, 
Leipzig C 1, HospitalstraBe ia.

Zeit: Sie ist geoffnet Dienstag 
bis Sonnabend von 17 bis 19 Uhr.

Arbeitsgebiet: Wir erteilen 
kostenlose Auskunft iiber Bezugs- 
ąuellen von guten kunsthandwerk- 
lichen Arbeiten. Wir wollen dem 
Kunsthandwerker gróBere Absatz- 
moglichkeiten verschaffen und zu- 
gleich den Kunstfreunden die 
Kenntnis der verschiedenen Werk- 
statten vermitteln.

Ausstellung: Wir zeigen in 
Bild und Original alle Dinge, die im 
Bereich der praktischen und schó- 
nen Wohngestaltung notwendig 
sind.

Vortrage: Durch Vortrage, Be- 
such von Werkstatten und Bespre- 
chungen in der Tagespresse sollen

Var god aberopa Eder pa »Innen-Dekoration« vid forfragning
V II
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Neuerscheinungen auf dem Gebiete 
des Kunsthandwerks den weitesten 
Kreisen yorgefiihrt werden.
Werbemate r ia l  : senden die 
Kunsthandwerker an die Beratungs- 
stelle, Leipzig C i , Hospitalstr. i a, 
im Kunstgewerbemuseum.

Der Vorstand
des Kunstgewerbevereins zu Leipzig 

e. V.
★

F r a n k fu r te r  M es se  
16. b is  19. S e p te m b e r  1 9 3 4

In eingehenden Verhandlungen 
mit dem Werberat der deutschen 
Wirtschaft ist bekanntlich die Ver- 
einbarung getroffen worden, daB in 
Frankfurt a. M. im Herbst jeden 
Jahres eine Reihe von Fachmes- 
sen zur jahrlich wiederkehrenden 
»Frankfurter Messe« vereinigt wer
den.

1934 findet die Frankfurter 
Messe mit Genehmigung und Unter- 
stiitzung des Werberats der deut
schen Wirtschaft in der Zeit vom 
16. bis 19. September 1934 auf 
dem Frankfurter Messegelande statt 
und wird die Abteilungen Mobel, 
Haus- und Kuchenge ra te ,  
Spielwaren, Textilien und Ta
bak umfassen.

Zahlreiche Firmen haben bereits

F u r d e n  m o d e rn e n  
H a u s h a lt  d ie  n eu e n  
b ill ig e n

Elektro-Herde!
Bltte verlangen Sie Offerte 
und Preisangabe

F. K uppersbusch  
&  S o h n e  A .-G .
Gelsenkirchen

Das weltaus grSBte und fOh- 
rende Werk Euro pas fOr Harde 
und Ofen aller Art

ihre Beschickung zugesagt, so daB 
mit einer regen Beteiligung aller 
Gruppen zu rechnen ist, da der Ter
min der Messe gerade den Ausstel- 
lern vorgenannterErzeugnisse inAn- 
betracht des bevorstehenden Weih- 
nachtsgeschafts gute Abschliisse 
yerspricht.

Der alte Ruf der Handelsstadt 
Frankfurt a. M. mit ihrer ausge- 
zeichneten Verkehrslage und ihrem 
kaufkraftigen Hinterlande ist die 
Voraussetzung fiir eine erfolgreiche 
Durchfiihrung der Frankfurter Mes
se. Es darf in diesem Zusammen- 
hang darauf hingewiesen werden, 
daB in zielbewuBter Arbeit wahrend 
der letzten Jahre die organisato- 
rischen Voraussetzungen auf dem

Ein Hondbudi fur Kaufleufe, Ge 
werbetreibende, Angestellte, Deko 
roteure, Hondelssdiulen und Berufs- 
schulen mit etwo 6 0 0  proktischen 
P l a k a t t e x r e n  fur alle Branchen 
und 24 ausgefuhrten Pio ka fen.

Jeden Tag wer
den Sie dieses 
Buch zurhand 
nehmen 1
Sie finden jedesmal neue 
Anregungen, neue Bei- 
spiele fiir die Gestaltung 
Ihrer Schaufenlterplakate

Preis RM 4,50
Gegen Vo r e in s  endunjf Ton 
RM 4,80 Frankozusendung oder 
unter Nachnahme RM 5.10 zu 
beziehen durch 
V e r la g s a n s ta l t  
A le z a n d e r K o c h  G.m.b.H.  
Stuttgar t  o, Neckarstr.121  
Postscheck-Kto.: Stuttgart 454

idealen Frankfurter Messegelande 
so yerbessert worden sind, daB alle 
Veranstaltungen der letzten Jahre 
mit restloser Anerkennung durch 
Aussteller und Besucher durchge- 
fiihrt wurden.

Frankfurt a. M. ist so fiir die 
Ausgestaltung seines Messe- und 
Ausstellungswesens gut geriistet, 
und es ist zu erwarten, daB sich die 
Frankfurter Messe im September 
1934 ais ein wirkungsvolles Glied 
in der Kette aller MaBnahmen zur 
Belebung der deutschen Wirtschaft 
erweisen wird.

m o y t m -

W erd en  S ie  e in e  
P e rs ó n lic h k e it!

N ur wenn Sie innerlich gefestigt sind, werden 
Sie den Weg zum Erfolg beschreiten kónnen. 
W ir zeigen Ihnen diesen Weg durch die Schule 
der „D eutschen Persónlichkeit44 in „F. A. 

B rechts M onatsheften44.
Z uerst werden Sie Herr Ihrer Sinne, werden alle 
Hemmungen und Unlustgefiihle, Aufregungen, 
Arger und nervóse Stórungen beseitigen Iernen. 
Dann e rs t erkennen Sie in vollem MaBe Ihre 
seelischen und geistigen Gaben, werden diese 
schulen und richtig auszuw erten verstehen. 
Sicherheit, SelbstbewuBtsein und ein HóchstmaB 
an A rbeitsfahigkeit werden bei Ihnen einkehren.

Zum SchluB werden Sie dann frei aller Hem: 
mungen, Spannungen und U nklarheiten sein, 
werden jederzeit óffentlich reden, sich miihelos 
gesellschaftlich bewegen kónnen und werden 
auch die schwierigsten Anforderungen, die an 
Sie gestellt werden, mit geschultem V erstande 

und klarer Uberlegung m eistern.

So werden Sie zur Persónlichkeit — durch die 
„D eutsche Persónlichkeit44 in „F. A. Brechts 

M onatsheften44.

F . A . B r e c h ts  M o n a ts h e f te
fiir monatlich nur RM 1.25 bei der Post, 
durch den Buchhandel oder d irek t vom

S T O R C H - V E R L A G
R E U T L I N G E N  D 3 (S T U T T G A R T)

Y c r l a n g e n  S i e  b i t t e  P r o s p e k t !

Bij het schrijven op advertentien wordt men beleefd verzocht »Inncn-Dekoration« te vermelden
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ARCHITEKT PROF. MAX FELLERER -  WIEN E1N HAUS 1H DEN SALZBURGER ALPEN

MENSCH, HAUS UND LANDSCHAFT

Eng im Raum stehen in der Stadt die Hauser, seien 
sie nun in geschlossener Reihe unmittelbar an- 

einandergeschoben oder im AuBengelande der Stadt 
in genau vorgeschriebenen Abstand gestellt. Ein 
stadtisches Haus folgt auBer den Gesetzen, die in ihm 
selbst, in seinem Inneren und AuBeren wohnen, ledig- 
lich noch den Anforderungen, die ihm von den be- 
nachbarten Hausern, von der Stadt und dem Stadt- 
raum  ais Gesamtheit gestellt werden. Ein solches 
stadtisches Haus ist in seinem Werden und in seiner 
Gestaltung durchaus von Faktoren bestimmt, die 
dem Bereich der Baukunst im weiteren Sinn ange- 
horen. Das einzige gewissermaBen auBerarchitek- 
tonische Element der Stadte, die Baume der StraBen 
und das Grim der Garten, ist so bewuBt angeordnet 
und willentlich hingesetzt, daB es zuletzt doch wieder 
in den Bereich des absichtlich Gestalteten fallt.

Steht aber ein Haus nicht in der Stadt, sondern in 
der freien Landschaft oder auch nur in einem Orte, 
der des festen stadtischen Gefiiges entbehrt, so ist das 
Verhaltnis des Bauwerks zu seiner Umwelt und das 
der Umwelt zu ihm ein von Grund auf anderes. Der 
von Menschenhand hingesetzte Baukórper befindet

sich nun in einer Natur, die zwar in unseren Landen 
iiberall von Menschen beriihrt und beeinfluBt ist, die 
aber in ihrem wesentlichen Ausdruck, Bild und Cha
rakter sich seinem gestaltenden Willen entzieht. In 
der Stadt kann ein Haus stóren, kann aus seiner Um- 
gebung fallen: es bleibt dennoch in hohem MaBe auf 
sich selbst gestellt, trotz der Nahe der anderen oder 
vielleicht gerade deshalb. Auch der Mensch ist nir- 
gends einsamer ais im Gewiihl. Aber niemals kann in 
der Stadt ein Haus ais greller MiBklang so seine 
ganze Umgebung beeinflussen, so zur Vernichtung 
von Schonheit und Gleichklang beitragen, wie es einem 
in der Landschaft stehenden Haus móglich ist.

W oran mag das liegen? »Das Haus muB der Land
schaft angepaBt sein.« So lautet eine beliebte Antwort 
auf diese Frage. Dennoch ist diese Weisheit vollig 
schief. Sie setzt voraus, daB sozusagen jeder Land- 
schaftsform, wie etwa der Ebene, der See oder dem 
Hochgebirge, ein ganz bestimmter architektonischer 
Ausdruck entsprechen miiBte, so daB auf der anderen 
Seite gewisse Formen insbesondere neueren Charak- 
ters dem Geiste einer Landschaft von vornherein und 
auf alle Falle widersprechen. Die Erklarung fiir diese

1934.v . i
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»ZIMMER DER TOCHTER« HELLBLAUER SCHLE1FLACK

Anschauung ist leicht zu finden. Die alten Bauern
hauser stehen immer und iiberall in vollkommener 
Harmonie in der Landschaft. Und da diese alten 
Bauernhauser sich in jeder Gegend einer ganz be- 
stimmten, festgefiigten Formensprache bedienen, lag 
der SchluB nahe: eben diese Formensprache sei die 
der Landschaft. DaB das nicht ganz richtig sein kann, 
lehrt ein Vergleich der Bauernhauser verschiedener 
Gegenden gleichen Grundcharakters. Sie weichen mit- 
unter sehr erheblich voneinander ab und zeigen so, 
daB sehr verschiedene Ausdrucksmittel sich derselben 
Landschaft aufs gliicklichste anzupassen vermogen.

Nicht die Landschaft redet in den Hausern, das tut 
der M ensch . Undso wie es Sprachen und Mundarten 
gibt, so gibt es in jeder Gegend die ihr eigentiimliche 
Bauweise. Sie folgert nicht aus der Landschaft, son- 
dern sie spiegelt die Bediirfnisse der Bewohner, die 
ihrerseits wieder tief im Charakter des Landes wurzeln.

Der Grund, warum sich jene alten Hauser aufs 
beste mit dem Landschaftsbild vertragen, ist einfach 
der, daB ihre Sprache rein und klar ist. Es kann ruhig 
behauptet werden: nicht die auBeren Formen, weder 
im einzelnen noch im ganzen, lassen ein Landhaus 
ais Fremdkorper oder ais das erscheinen, was man 
gelegentlich ais »der Landschaft entwachsen« be-

zeichnet. Es kommt auf die reine Gesinnung des Hau- 
ses an, wie sie eben bei einem Einzelwesen -  und das 
ist zuletzt ein Landhaus -  viel starker zur W irkung 
gelangt, ais bei einem stadtischen Haus, dessen for- 
males Eigenleben von den Nachbarhausern und dem 
Stadtganzen verdunkelt wird.

Deshalb ist es unsinnig, bei der Errichtung eines 
Landhauses einen sogenannten »ortsiiblichen Stil« 
zu fordem. Denn ihn gibt es niemals in einer Form, 
die ihn unmittelbar auf Bauaufgaben der Gegenwart 
anwendbar macht. Das zeigen die solcher Forderung 
entsprungenen Ergebnisse erschreckend deutlich. Sie 
stellen sich an allen Orten mit fast den gleichen 
W almdachern und Erkerchen dar. Mitunter wurde 
aber gar nicht einmal der »ortsiibliche Stil«, sondern 
ein »Schweizerhaus« verlangt, selbst wenn das Haus 
fiir die Nordsee bestimmt war. Auch fur viele geistig 
hochstehende und gebildete Zeitgenossen war die 
Vorstellung eines Landhauses eben untrennbar mit 
flachem Giebel und Laubsageornamentik verkniipft. 
Dieses Allerweltsschweizerhaus zeigt aufs deutlichste, 
wie sehr die Vorstellungen von Ortsiiblichkeit im 
Grunde allerorts die gleichen waren -  und wie unzu- 
langlich sie gewesen sein miissen.

Bei der Gestaltung von M ax F e l l e r e r s  hier ge-
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»Z1MMER DER TOCHTER« BUCK ZUR FENSTERECKE

zeigtem W ohnhause in den Salzburger Alpen sind 
vielleicht zunachst ahnliche Forderungen gestellt 
worden. Der Architekt hatte es bei dem KompromiB 
bewenden lassen kónnen, die sogenannten schmiik- 
kenden Glieder auf ein MindestmaB zu reduzieren, 
ohne daB sich in den Proportionen und in der Grund- 
haltung des Baues allzuviel geandert hatte. Max 
Fellerer hat versucht, die Gestaltung der den land- 
lichen Bediirfnissen dienenden Dinge aus den ihnen 
innewohnenden Funktionen nach den Gesetzen der 
Gegenwart von neuem abzuleiten. Diese Funktionen 
und Bediirfnisse konnen aber nicht schlechthin land- 
lich, sondern nur die einer bestimmten Landschaft, 
eben einer der Salzburger Alpen, sein. Das Haus wird 
dadurch starker mit der Landschaft verbunden ais 
durch auBerlichen AnschluB an die Formen irgend- 
einer vergangenen Zeit. So sei vor allem auf den 
Balkon hingewiesen, der das Haus auf drei Seiten um- 
gibt. Mit der biederen Holzgalerie von einst hat er nur 
den Zweck gemein. Aber nicht nur die formale Ver- 
schiedenheit bewirkt dies, sondern auch der Um- 
stand, daB der Balkon auf dem Erker des Erdge- 
schosses biindig aufsitzt. Dadurch fiigt er sich dem Bau- 
kórper ein, und das Spielerische, absichtlich Anmutige 
der alten Galerien weicht klar gegliederter Bindung.

Niemand wird behaupten konnen, daB sich dies 
Haus der Formensprache alpenlandischer Bauern- 
hauser bedient, niemand aber auch, daB es in der 
Landschaft ais Fremdkorper wirke. Es gehort ihr 
vielmehr ais selbstverstandlicher Teil an, weil es die 
Bediirfnisse und Aufgaben, die die Bewohner und in 
ihnen die Landschaft an ein Haus stellen, mit Sauber- 
keit und Anmut zu erfiillen sucht.

Dieser Geist spricht aus der AuBengestaltung des 
Hauses, er ist auch im Inneren lebendig. In den 
groBen W ohnraum en des Erdgeschosses findet sich 
allerlei in Landhausern oft Gesehenes -  der Erker- 
platz, der machtige Kachelofen - ,  aber der Be- 
schauer kommt nicht in Versuchung, diese Dinge mit 
jenen gewollt ungeschlachten Rustizismen zu ver- 
gleichen, wie sie auch heute noch, m itunter gar mit 
der Gebarde des Modernen, entstehen. Wie die bauliche 
Gestaltung des Hauses, ist auch die Einrichtung land- 
lich und dennoch unbefangen im Heutigen wurzelnd.

Ganz der Gegenwart -  ihren praktischen, astheti- 
schen und hygienischen Bediirfnissen entsprechend -  
gehoren die Schlafraume des Obergeschosses an, von 
denen hier das Z i m m e r  der  T o c h t e r  gezeigt wird. 
Schwerelos klingt in ihnen die behagliche Strenge der 
W ohnraume aus. — Fr ie d r ic h  m a y r e d e r
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ARCHITEKT PROF. WILLY ERB—MONCHEN »ENTWURF ZU ElHEM STUDIERZ1MMER«

ZUM NEUESTEN SCHAFFEN DES ARCHITEKTEN WILLY ERB

Ein personliches Bekenntnis des Architekten Willy 
Erb mogę hier voranstehen. Es ist sein Streben, 

eine »festtagliche Phantasie« in seine Arbeiten zu 
bringen, etwas, das an Friihling und Lebensfrische 
anklingt. Neue Wege zu gehen, namentlich auch ais 
Denkmal-Architekt und ais Ausstellungs-Architekt, 
ist sein Leitgedanke, und zwar sucht er diese »neuen 
Wege« so zu gehen, daB sie ihn zu einer »zeitlosen 
Architektur« fiihren, also zu wertbestandigen Formen, 
die nach gewissen D a u e r b e g r i f f e n  von Ordnung, 
W ohllaut, rechtem MaB gestaltet sind. AufschluB- 
reich fiir Erbs besondere Gestaltungsweise ist sein be- 
sonderes Verhaltnis zum Handwerk der Dekorations- 
malerei. Er ist ais Leiter der Architekturklasse an der 
»Deutschen Meisterschule fiir das Malerhandwerk« in 
Miinchen tatig; daher erklart es sich, daB die F a r b ę  
im Aufbau seiner Innenraume eine bestimmende 
Rolle spielt. Form und Farbę, so wie sie der Deko- 
rationsmaler handhabt auf Grund der Jahrhunderte 
alten deutschen Uberlieferung, werden oft bei Willy 
Erb r a u m p r a g e n d  wirksam; und dies auf eine Art, 
die sich organisch in das sachliche und zweckliche 
Denken und Fiihlen der Gegenwart einbaut. Im 
Schaffen Willy Erbs ist der G r u n d g e d a n k e  der

D e k o r a t i o n s m a l e r e i  wieder zu neuem Leben ge- 
langt; er besteht darin, daB die im Raumlichen sich 
bewegende Gestaltungsarbeit des Architekten erst 
durch eine »dekorative«, d. h. um die Menschenseele 
wissende und dem Raum dienende E n d b e a r b e i -  
t u n g  in eine volle Beziehung zum Menschen tritt. Es 
ist kein Zufall, daB unter Erbs bisherigen Erfolgen 
die gliickliche Losung von Raumaufgaben eine be- 
deutende Rolle spielt; es sei auf die von ihm ausge- 
staltete groBe Halle der Verkehrsausstellung Miinchen 
1925, sowie auf die von ihm geleitete groBe Kunstaus- 
stellung Miinchen 1927 verwiesen. Im Zusammen- 
hang damit ist auch der monumentale Sgraffito- 
Raum zu nennen, den Erb auf der Deutschen Kunst- 
ausstellung Dusseldorf 1928 errichtet hat. Vielfach 
ist Willy Erb ais Denkmal-Architekt hervorgetreten. 
Bekannt geworden sind namentlich sein Luise-Hensel- 
Brunnen in Paderborn (gewidmet der bedeutenden 
Frau, die ais Freundin Clemens Brentanos und ais 
Dichterin des Abendliedes »Miide bin ich, geh’ zur 
Ruh’« beriihmt ist), dann das Epitaph fiir W olfram 
von Eschenbach (in Eschenbach), verschiedene Krie- 
gerdenkmaler im Allgau, Denkmaler in Miinchen 
(z. B. Universitatshof), in Rothenburgo.d.Tauberusw.
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PROFESSOR W1LLY ERB—MQNCHEN .ENTWURF ZU EINER JAGDDIELE.

Unsre Abbildungen nach Willy Erbs neuen Raum- 
Entwurfen machen das, was er das »Festliche« nennt, 
anschaulich ais ein poetisches Element in der Raum- 
gestaltung, das stimmungsmaBig in der Richtung eines 
neu empfundenen Klassizismus liegt. Nicht nur seine 
zeichnerische Darstellungstechnik kniipft an Dinge 
aus dem klassizistischen bis biedermeierischen Be- 
reich an, sondern auch Einzelheiten der Form (z. B. 
die kannelierten schlichten Saulen im Musikraum, 
die nach unten verjiingten Stiitzen, im Atelierraum 
die hochbeinige Kommode, im Sitzungssaal die Dek- 
kenbehandlung, die Wand- und Fensterbehandlung, 
die dekorative A usstattung). In andrer Richtung be- 
wegt sich die groBe Halle mit der Balkendecke; der 
Sinn fiir phantasievolle Raumbildung tritt hier in An- 
lehnung an nordische Vorbilder lebhaft zutage.

W ir gehen die Raume nach ihren Farben und Werk- 
stoffen durch; diese sind, wie aus dem Gesagten her- 
vorgeht, iiberall von entscheidender W ichtigkeit. In 
dem F i i h r e r - S i t z u n g s s a a l  stehtweiBgrauer Mar- 
mor der Tur- und Fensterleibungen vor einem Elfen- 
beinton der W and; die Hauptwand ist Silber mit Be- 
malung in Reliefwirkung, die Holzteile sind in dunk- 
lem Ton poliert. Der Fiihrer-Sitzungssaal ist mit 
einem Baldachin iiberdacht, dessen Hintergrund aus

handgewebtem Seidenstoff, mit dem Hoheitszeichen 
in Goldbrokat, besteht. In der A t e l i e r w o h n u n g  be- 
gegnen sich rosagraue Wand und Decke, heller Mar- 
morkamin, dunkles Mahagoni der Móbel (der an- 
schlieBende Raum -  Speisezimmer — ist in Hell- 
resedagriin, m it Kirschbaummóbeln, gehalten). Das 
S t u d i e r z i m m e r  hat elfenbeingraue W andę und 
Decke zu griingelbem Rips der Mobelbeziige und 
dunklem NuBbaum der Holzteile. In der Jagddiele 
sind die Wandę heli verputzt, der Kamin ist aus 
hellem Muschelkalk, das Gebalk aus naturfarbenem 
Larchenholz, die Mobel aus naturfarbenem NuBbaum. 
Der M usikraum zeigt an Decke und W and einen 
leicht gelblichen Pergamentton, Saulen und Spiegel- 
rahm en sind in versilbertem Metali, der Boden des 
Vorraums ist mit gelbgrauen und schwarzgrauen 
Marmorplatten ausgelegt, der Fliigel ist aus Ebenholz 
m it Rosenholz-Einlagen, Fensterumrahmung und 
Mobel zeigensilbergrauenTon (Schleiflack), mit Silber 
und Mahagoni-Einlagen; Vasen, Marmorstele und 
das Wandgemalde in m atter W achsmalerei liefern 
weitere fesselnde Einzel-Akzente. So ist an allen 
diesen Raumen eine wirkungssichere Farben-Emp- 
findung am W erk, der die raumliche Gestaltung iiber- 
all geeignete Flachen zur Entfaltung darreicht. h . r .
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KLEINE ROMANTIK

Die Entwicklung der Beheizungs- und Beleuch- 
tungsmittel unserer W ohnraume bringt eine im- 

mer weitergehende Verdrangung des Feuers und der 
offenen Flamme durch die Mittel der modernen Tech
nik mit sich. Von der offenen Feuerstelle, dem friihe- 
ren Mittelpunkt des Hauses, dem Sitze der Hausgot- 
ter, fiihrt die Linie der Entwicklung iiber den Kachel- 
ofen, der das Feuer einschlieBt, zum elektrischen 
Heizkórper, der W arm e gibt ohne jeden Feuerschein, 
sie fiihrt von der leuchtenden Flamme des Kienspans 
bis zum gliihenden, glasumschlossenen Platinfaden 
der elektrischen Birne.

Aber durch Gefiihle romantischer Natur ist der 
Mensch von heute inmitten eines technisch hochent- 
wickelten Apparates den primitiven Beheizungs- und 
Beleuchtungsmitteln der Vergangenheit verbunden, 
bei welchen noch das Feuer in seiner elementaren, 
damonischen Schonheit in Erscheinung tritt.

★

Von dieser Romantik des Feuers bezieht der K a- 
m in  seine unverwiistliche Lebenskraft, er ist heute 
noch fur viele die Guckkastenbiihne, in dereń Rah- 
men sie, vom beąuemen Lehnsessel aus, den schaurig- 
schonen Tanz des Feuers, das Zucken des Licht- 
scheins, das Glosen und Glimmern der Holzscheite 
genieBen; ein Stiick wilde, urspriingliche Natur und

dabei doch sicher und ungefahrlich auf den Raum der 
Kaminnische begrenzt. Bei aller Modernitat kommen 
wir vom Kamin nicht los, und selbst den Radiator und 
den Dauerbrandofen neuester Konstruktion stellen 
wir in eine kaminartig ausgebildete Mauernische.

★
Von der Romantik der offenen Flamme lebt auch 

bis heute noch die Ke r z e ,  alle Errungenschaften der 
modernen Elektrotechnik vermochten nicht, ihr den 
Lebensodem auszublasen. Unausgesetzt schafft das 
moderne Kunstgewerbe fur sie Leuchter aus Silber, 
Messing, Nickel und Terrakotta, fur den Kamin, fur 
den gedeckten Tisch, fur das Toilettentischchen der 
Damę. Sie lebt, die einfache Kerze, trotz aller Voll- 
endung moderner Beleuchtungstechnik, sie lebt von 
der Romantik der offenen Flamme, des vom leisesten 
W indhauch bewegten Flammenkegels, seinen wei- 
chen, verschwimmenden Schatten.

★

Wie freuten wir uns doch vor einigen Jahren an 
den niedlichen Taschenfeuerzeugen, die erfindungs- 
reiche Konstrukteure fur unsere W estentasche er- 
dachten. Aber sie alle vermochten das einfache Ziind- 
holz nicht zu verdrangen; es hat sie alle iiberdauert, 
ein winziger Kienspan, dessen Romantik immer wie- 
der aufflackert in unserem Alltag. e d w in  r e s c h o y s k y
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HARMONIE DES NEUEN WOHNRAUMES

N icht das Mechanische und reinMaschinelle soli -  
bei aller Betonung zweckdienlicher Gestaltung -  

die Stimmung menschlicher W ohnraume ausmachen. 
Die undefinierbare Atmosphare des Lebendigen, or- 
ganisch Wachsenden, die Vitamine menschlichen 
Daseins sollen W ohnraume durchdringen, nicht 
Raume von »Robots«, sondern von beseelten, in 
Fleisch und Blut lebenden Wesen hat der Baukiinst- 
ler lebensbewuGt zu gestalten.

W enn der Architekt E r n s t  S c h w a d r o n  einer der 
meistbeschaftigten der jiingeren Generation ist, wenn 
er nicht nur zahlreiche W ohnungen kultivierten Wie
ner Biirgertums standig schafft und betreut, sondern 
auch zu den verschiedensten Bauaufgaben des Aus- 
landes herangezogen wird (JagdschloB fiir einen in- 
dischen Fiirsten, Villenbauten in Jugoslawien, so ist 
damit ein Zeugnis fur dieses vielseitig durchgebildete 
Lebensgefiihl erbracht, das diesen Architekten aus- 
zeichnet, seine eigentumliche Dynamik ausmacht.

Geschmack und Erfindungsreichtum verbinden sich 
mit auBerordentlicher Kenntnis aller Materialien und

Hilfsmittel neuzeitlicher Architektur, um den W oh
nungen von Ernst Schwadron vollste Zweckdienlich- 
keit und sichere Kulturstimmung zu verleihen. So 
zeigt der geschmackvolle W ohnraum  einer Wiener 
Stadtwohnung (Abb. S. 160/61) die komfortable Sitz- 
garnitur, Sofa, Lehnstiihle und Ohrenfauteuil mit 
grauen Beziigen und roten Riickenlehnen um das 
Sitztischchen gruppiert. Der handgewebte Teppich in 
Schwarz, Grau und WeiB, mit seinem lockeren Streu- 
muster, ist von dem Weber nach Entwurf en des 
Architekten in vornehmer Weise ais Stimmungsfak- 
tor des Gesamtraumes geschaffen. Die schón fur- 
nierte Hausbar aus Zebrano, der groBziigige Biicher- 
schrank aus Courbarille bereichern den Raum, der 
durch mehrere gotische Holzfiguren und Figiirchen 
vertieftes seelisches Leben erhalt. — Die groBflachigen 
Wandę sind sparsam, mit weise verteilten Akzenten 
gegliedert, die Raumstimmung ist einheitlich.

Auch der Damenwohnraum in Perobe-Rose (Abb. 
S. 162/63) zeigt diese groBzugig symphonische Ge
staltung: Das Lager mit den groBen Matratzenpol-

1934.v . 2
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Stern in gelbem und blauem Chenille, m it seinen Roll- 
kissen und dem aparten Hocker atm et die Stimmung 
kultivierten Daseins. Vorhange und Schrankchen, 
Lesenische und Lampen steigern diesen Eindruck 
gewahlten Behagens.

Sehr originell wirkt ein W ohn- und Schlafzimmer 
in Perobe-Rose (Abb. S. 164—66), das durch die Be- 
ziige in blau-weiB-rot gemusterter Webe besondere 
Frische und Temperament erhalt. Wohnlich ist die 
Sitzecke mit dem Kakteenfenster zwischen zwei 
Schrankchen gestellt, dereń eines sich ais gemiitliche 
Hausbar óffnet. Geschickt ist die kleine Toilette in 
eine Schrankkabine mit Beleuchtung und Drehspie- 
gel eingebaut. Eine schóne W elt fur sich ist das breite 
niedrige Lager (Abb. S. 166), das von zahlreichen 
liebenswiirdig launischen Kissen belebt wird. Der ge- 
miitliche Kamin, das Lesekastchen und die Nacht- 
schrankchen schaffen die Stimmung wohliger Ent- 
spannung, die die Nerven des modernen GroBstadt- 
menschen in seinem Heim ersehnen. Interessant ist 
die Gestaltung einer Radioempfangeranlage, die, in die 
W and ais Scheibe eingebaut, auch ais Leuchtkórper 
zur W irkung kommt. In den wenigen, sparsam und 
gewahlt verteilten Tierfigiirchen aus Metali und ge-

blasenem Glas zeigt sich die beherrschte und doch 
heitere Schmuckfreude des Architekten.

Die Einfiihlung in die W elt gepflegter Fraulichkeit 
der modernen GroBstadterin spricht liebenswiirdig 
aus der Anordnung der kleinen Toilette einer Damę 
(Abb. S. 167), die mit ihrem sorgsam angeordneten 
Schrankchen fur die wichtigen Dinge der Schónheits- 
pflege, mit dem gemiitlichen Hocker in blauem und 
hellblauem Webstoff, mit dem ganzen Drum und Drań 
weiblich-anmutiger Atmosphare so recht die seeli- 
sche Elastizitat des Architekten kundtut.

Ruhiger wirkt dann wieder ein Wohnschlafzimmer 
in Rio-Palisander (Abb. S. 168 oben), m it gedampften 
sandfarbenen Beziigen, schlichtem gebliimtem Lei- 
nenkretonne, das durch besonders gute Proportionen 
in angenehmer Erinnerung bleibt.

Ein richtiges Probestiick der Verbindung des 
Zweckdienlichen mit dem Eleganten lieferte Schwa- 
dron schon ófter in der Gestaltung seines Toilette- 
und Hutschrankes fiir das Schlafzimmer der Damę 
(Abb. S. 168 unten). Schwenkbare Spiegel, gut ange- 
ordnete Facher fiir die Dinge der Schonheitspflege 
und eine richtig angebrachte Innenbeleuchtung geben 
dem Schrank seinen W ert, der noch durch das
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raumsparende gegliederte Hutfach gesteigert wird.
Eigenartig, ohne gesucht zu sein, wirken viele 

Raume Schwadrons, wie etwa der Sitzraum mit 
schwarzbraunem Timbuktuholz der Garnitur, mit 
schwarzroten Beziigen, die sich von der silberbelegten 
Riickwand abheben (Abb. S. 159).

Von einer mehr dem Grazilen und Spielerischen 
zugewandten Behandlung des W ohnraumes hat sich 
das Schaff en Schwadrons in den letzten Jahren groB- 
ziigigen und verhaltnismaBig schlichten Formen zu- 
gewendet, dereń Reiz in der Verwendung gewahlter 
Materialien, edelster Hólzer, fein gestufter Farbtóne 
liegt. Die vollkommene Schlichtheit der Wandę, die 
nur gelegentlich durch eine W andvitrine, durch eine 
eingebaute Hausbar, durch einen Beleuchtungskórper 
gegliedert sind, gibt dem Raum die Stimmung ruhiger 
Geschlossenheit. Um so mehr darf dann in der Wahl 
der Farben aller Textilien, in der zarten, oft auch 
blendenden Maserung und Fladerung kostbarer Hól
zer, in dem bald schwelgerischen, bald gedeckten 
Spiel des Lichtes Bewegung, Rhythmus, Leben herr- 
schen. Erstaunlich ist die Sicherheit, mit der schwere 
technische Probleme nicht nur leicht gelóst werden,

sondern in ihrer Lósung noch Gewinn fur kiinstle- 
rische und dekorative W erte ergeben. Die Tiiren be- 
wegen sich leicht gleitend in den Oberlagern, ganze 
Wandę aus seltenem Holz verschieben sich lautlos, 
machtige Fenster aus Mattglas, die einen einheitli- 
chen, gedampften RaumabschluB gewahren, sind 
aufs leichteste zu óffnen durch ein geistreiches Sy
stem, das die Schwere aufzuheben scheint.

Es ist kaum  nótig zu sagen, daB Fragen der Hy- 
giene, wie der Beheizung und Beliiftung nicht nur der 
W ohnraume, insbesondere der Kinderzimmer, son
dern auch der W intergarten, W irtschaftsraume usf. 
vollendet gelóst sind, ja daB auch die Behandlung des 
Ókonomischen und Technischen im Haushalte ebenso- 
sehr dem Leben wie der Kunst gewachsen ist und dient.

W ir diirfen das architektonische Schaffen Ernst 
Schwadrons, das mit Erfahrung und Instinkt zu- 
gleich Mensch und Dinge erfaBt und mit schópferi- 
schem Takt gestaltend formt, in besonderem Sinne 
»Lebenskunst, Lebenskunde« nennen.

Schwadron steht vor groBen Reisen, die ihm neue 
Welt- und Lebenskreise eróffnen werden. Und neue 
Aufgaben werden sich ihm erschlieBen. e*. h.
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INNENARCHITEKTONISCHE BAUELEMENTE
VON ARCHITEKT HANS LOTHAR WEGNER-HAMBURG

Man kann mit gutem Recht sagen, daB derRaum- 
kiinstler es bei seiner Arbeit genau so mit Ele- 

menten zu tun hat wie der Chemiker. W ahrend dieser 
jedoch erst nach griindlichem Studium der Einzel- 
stoffe ans Experimentieren geht — denn er ist sich 
der weittragenden Folgen seiner Arbeit bewuBt —, 
wird gerade in der Innengestaltung gem mit ein- 
seitigem oder oberflachlichem Wissen um jedes dieser 
Elemente herumgebastelt, ob nicht dabei plotzlich 
das Geheimnis der Harmonie zutage treten wiirde. 
Ein wirklicher Architekt aber dringt weiter ais nur 
bis eben unter die Oberflache. Er sammelt die gei- 
stigen Bausteine, aus welchen spater seine Raume 
entstehen. Sorgsam geht er dem einzelnen Wesen bis 
in die kleinste Zelle nach und ruht nicht, bis er die 
letzte Feinheit seines Charakters ergriindet hat.

Die innenarchitektonischen Bauelemente zerfallen 
in zwei Gruppen, erstens in die mehr psychisch und 
zweitens in die mehr materiell in Erscheinung tretende.

Zu der ersteren Gruppe zahlen Licht und Farbę, zur 
zweiten Holz, Textilien, Metali, Glas und Stein.

i. L i c h t  und  Fa r bę .  Diese beiden eng verbun- 
denenFaktoren desRaumbauenssind ebenso empfind- 
lich wie dankbar bei ihrer Anwendung. Wohl dem 
Architekten, der mit ihnen zu bauen weiB. In den 
letzten Jahren hat m an durch intensives Studium 
dieser beiden Elemente ganz erhebliche wohnkul- 
turelle und volkswirtschaftliche Fortschritte gemacht. 
Es ist unstreitbar, daB das Niveau der auf dieser 
Grundlage entstandenen Raume ein wesentlich 
hóheres ist ais bei den W ohnungen vor noch knapp 
15 Jahren. Die Einwirkungen von Licht und Farbę 
auf das Gemiit des Menschen sind zureichend be- 
kannt. Ebenso die Anwendungsgebiete der kalten und 
warmen Farben. Es ist gleich, ob es sich um natiir- 
liches oder kiinstliches Licht handelt, denn fiir einen 
guten Raum sind beide unentbehrlich, der EinfluB 
auf den Raum ist ein ungewóhnlich groBer. Durch die 
Art des Lichtes und den Grad der Helligkeit werden 
die Farben entweder zu einer Harmonie verschmolzen, 
oder der bereits bestehende Kontrast wird noch ver- 
scharft. Farbę vermag Plastik hervorzurufen oder un-
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erwiinscht vorhandene zu dampfen, sie vergroBert 
oder verkleinert einen Raum, sie kann entweder 
konzentrierend oder zerstreuend wirken.

★

2. a) Holz.  Durch seine vielseitige Formungs- 
móglichkeit ist das Holz vor allen anderen Materia- 
lien zum Hauptbaustoff fiir den Raumausbau ge- 
worden. Uberall, wo es in Erscheinung tritt, strahlt 
es eine gewisse W arme aus und ist der Gegensatz von 
Stein, Glas und Metali. Darum und durch seine 
mannigfaltige Oberflachenbehandlung wird es zum 
Trager des individuellen Entwurfsgedankens und der 
Idee. Wo es jedoch nicht werk- und materialgerecht 
verarbeitet wird, zerstórt es die Bandę der Harmonie. 
Durch Beize und Struktur greift es in den W irkungs- 
kreis der Farbę hinein und wird somit zu einem 
doppelt zahlenden Punkt. Das Schnitzmesser und die 
Intarsie legen weiteren Ausdruck in das Holz.

b) Tex t i l i en .  Mit Bodenbelag, Dekorationen und 
Beziigen kehrt neben der weichen Linie vor allem 
Behaglichkeit und W ohnlichkeit in den Raum ein. 
Die Hartę von Boden, Tur- und Fensteroffnungen 
wird in wohltuende W arme verwandelt. AuBer der 
Farbę, die diese Dinge in den Raum bringen, ver- 
mogen sie bei geschickter Handhabung eine gewisse

Zusammenfassung bzw. Betonung hervorzurufen. So 
vereinigt der Teppich auf sich die eigentliche Wohn- 
gruppe, und die Beziige von Sofa und Sesseln unter- 
streichen das Vorhandensein der Sitzmobel. Gutunter- 
einander abgestimmte W ebarten und farbliches An- 
gleichen an die Mobel- und W andfarbe erhóhen den 
W ert des Stoffes. Ja, sie sind iiberhaupt Voraus- 
setzung fiir eine zufriedenstellende W irkung und 
sollten ebenso vorsichtig erwogen werden, wie man 
sich vor einer Vergewaltigung des Stoffes hiiten muB.

c) Meta l i .  Ganz anderer Art wieder ist das Metali. 
Wohl kann die jeweilige Farbę und Form die Kalte, 
welche von ihm ausgeht, abschwachen oder ver- 
starken, aber es wird immer eine gesonderte Stellung 
im Raum einnehmen. Seine Festigkeit gestattet eine 
Verarbeitung in viel kleineren Dimensionen ais zum 
Beispiel das Holz und erlaubt Formen, die fiir dieses 
unmoglich sind. Wie sich das Metali einerseits beim 
Ladenbau durch seine minimalen AusmaBe den ersten 
Platz ais Materiał erobert hat, wird es sich anderer- 
seits damit abfinden miissen, im W ohnungsbau dem 
Holz den Vorrang zu belassen. Dennoch ist es ais Be- 
schlag und dergleichen ein willkommenes Wir- 
kungsmittel fur den Raumkiinstler.

d) Glas.  Ein weiteres notwendiges Element ist das
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Glas. Durch die ihm innewohnende ausgleichende 
Eigenschaft ist es uns beim Mobelbau wie auch beim 
Laden- und Gaststattenbau unentbehrlich. Es ver- 
bindet die Raume miteinander, laBt den Blick in das 
Blutenmeer des Gartens tauchen und zeigt uns die 
bunten Buchriicken, Porzellane und Kristalle hinter 
seinem sicheren Staubschutz. W ir schatzen seine vor- 
ziiglichen Eigenschaften ais Lichttrager und sind ihm 
auch in seiner Gestalt ais Spiegel dankbar gesinnt.

e) Stein.  Auch der Stein in seiner verschiedenen 
Form bildet eine Einheit in der Reihe der Raum- 
Bau-Elemente. Durch seine Unempfindlichkeitim Ge-

gensatz zur Holzflache und der ihm eigenen Kalte hat 
er manchen Verwendungszweck. Er trennt Vor- und 
W irtschaftsraume von den eigentlichen Zimmern, 
sofern er ais Bodenbelag verarbeitet ist, und tragt ein 
wesentliches Teil zur W ohnlichkeit bei, wo er im 
Kamin sich zeigt.

Damit ware in Kurze das Notigste iiber die innen- 
architektonischen Bauelemente gesagt. Streben wir 
nun nach Beherrschung derselben, gliedern feinfiihlig 
eins an das andere — und die Seele der Raumkunst, 
die Harmonie, wird in den so entstehenden Raum mit 
hineingewoben zur Freude des Bewohners. — l . w .

A R C H . E R N S T  
S C H W A D R O N  
WOHNUNG P.D.

•ANKLE1DE-PLATZ DER DAMĘ. SP1EGELRAHMEN: S1LBER, BEZUG: BLAU, HOLZ: PEROBE-ROSE
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LOB DER GARTENTERRASSE

Das Haus fiihlt in die Natur hinaus -  das ist der 
Sinn der Gartenterrasse. Es ist die lindestefdie 

sanfteste Begegnung zwischen Architektur und Land- 
schaft. Denn Garten, nicht wahr, ist ja  nicht freie 
Natur, sondern stilisierte Natur. Und die Terrasse 
ist ihrerseits nicht mehr ganz Architektur, sondern 
sie will schon ein biBchen Erdboden sein mit ihrem 
unregelmaBigen Plattenbelag, sie stellt sich unter die 
Gnaden des flutenden Himmelblaus, sie rechnet mit 
Sonne und Regen und Wind, und sie umzieht sich ver- 
gniiglich mit einem Gelander aus bunten Blumen.

Die Gartenterrasse hat ihre beste Zeit im friihen 
Jahr, wenn eben die winterliche Haft des Menschen 
sich lóst und die groBe Umkehr seiner Haltung ein- 
tritt aus dem W ohnen in kiinstlicher W arme und 
kiinstlichem Licht ins herrliche, machtige Hinaus! 
Im Rasen hinterm Haus finden die ersten Blumen- 
gesellschaften im Freien statt, Schneeglockchen brei- 
tet den winzigen vierfliigeligen Schirm aus, Krokus 
flackert auf in niedlichen Goldflammchen, Blaubliim- 
chen tun sich auf -  aber zum Sitzen drauBen ist der 
Boden noch zu kalt, zu feucht, der Wind noch zu 
ungebardig. Da bietet die Gartenterrasse ihre Dienste

an. Die leichten weiBen Stiihle wandern hinaus, ein 
Kissen ist rasch daraufgelegt, der wunderbare, fast 
feierliche Augenblick ist gekommen, wo zum ersten- 
mal wieder Frische der Luft und Sonnenwarme auf 
der Haut unmittelbar herzutreten, iiberm Scheitel 
nichts ais der Himmel, den weiBe, jungę Wolken 
schmiicken. Man will von diesen ersten Begegnungen 
mit der freien Natur nichts weiter ais das Stillsitzen 
im Sonnenschein, eine kurze Traumstunde, ein biB
chen Heimweh nach der Kindheit, ein sanftes Dam- 
mern und Lauschen der Seele auf die rinnende Zeit, 
das so suB ist wie Schlaf. Die Baume im Garten sind 
noch kahl, aber der spanische Flieder greift mit seinen 
sonnengelben Bliitenranken, die wie Lichtstrahlen 
leuchten, phantastisch durchs Geast, der Himmel 
schmilzt mit seiuem Blau durch das Tannengriin 
herab, und durch das Gewirre der vielen nackten 
Zweige farbt sich sein Blau tief zum Violett hin, vor 
dem das WeiB der Birkenstamme desto lieblicher auf- 
glanzt. Amselrufe! Ein Eichhórnchen flitzt braun 
und buschig die Mauer entlang; in windschneller 
Schraube huscht es die Linde hinauf. W as gibt es 
Kostlicheres ais diese ersten Sonnen- und Liebes-
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Stunden des jungen Jahres? Ein ganz neues Erleben 
der W elt fangt an, denn die Gnaden des Friihlings 
sind nicht nur leiblicher, sondern auch geistiger und 
seelischer Art, und die gute, freundliche Gartenter- 
rasse ist es, die mit stillem Dienst zu ihnen verhilft.

Ihre zweite groBe Zeit hat die Gartenterrasse im 
spaten Jahr, zur Zeit der unwahrscheinlich hohen 
Herbsthimmel mit ihrem geistigen Schimmern und 
Leuchten. Ist letzte Sonne im Jahr nicht ebenso schón, 
ja  fast noch schóner ais die erste? Goldbraune Lar- 
chen m it ihrem wie W assermassen triefenden Nadel- 
gehange, unter den Ahornbaumen ein wahrer Nibe- 
lungenhort von roten und goldenen Blattern — die 
Welt kommt in den warmen, durchbraunten Farben 
so nahe und kernig heran, die Luft prickelt wie Cham- 
pagner, die Sonne kann noch heiB sein wie im Som- 
mer, aber in den Schatten sitzt schon der jungę W in
ter mit einem kalten Ernst, und was das Schónste 
ist: die goldene, siiBe Herbstschwermut liegt wie ein

warmer Mantel um den Menschen und schenkt ihm 
den wunderbaren, verklarten Leicht-Sinn, der die 
Seele tagelang durchschimmern kann. GewiB, das 
Gliick dieser spaten Sonnenstunden ist so kurz und 
so unsicher wie das der ersten Friihlingsstunden; 
aber die Gartenterrasse hilft es unbeschwert und 
fróhlich genieBen. Den kurzesten Sonnenblick hilft 
sie nutzen, den Ruckzug vor den friih einfallenden 
Abenden oder vor Launen der W itterung gewahrt sie 
miihelos. Miissen wir sie dafiir nicht loben ? Die Gar
tenterrasse ist ein Geschenk; sie ist ein liebreicher, 
freundlicher Gedanke am Haus, sie bedeutet einen 
Zuwachs von vielen erhaschten, genutzten Gliick- 
stunden im aufgehenden und im niedersteigenden 
Jahr, und sie tu t auch im Sommer ihren Dienst an 
dem oft um die Ausspannungsstunde verlegenen 
Menschen dieser Zeit, nicht zu vergessen die Kranken 
und Genesenden. denen sie mit Sonne und Luft zu 
einem Asyl der reinsten Freuden werden kann. w.M.

•CAFE WIRTH IN STUTTGART. OBERER RAUM. -  DECKE: HELLROT, STOHLE: SCHWARZ MIT ROTEM LEDER. FUSSBODEN: WEISS LINOLEUM
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M. RUCHTY. LANDHAUS »ODlN« ANS1CHT VON SODWESTEN

LANDHAUS »ODIN«

Hier bot sich mir eine auBerordentlich dankbare 
Aufgabe: ein Einfamilienhaus flir einen Gelehr- 

ten war zu schaffen, der zugleich Dichter und Maler 
ist und dessen Leben weitgehend bestimmt ist von 
dem Verlangen, so innig ais móglich mit der Natur 
in Fiihlung zu bleiben. Diesem Verlangen zu geniigen, 
war das Haupterfordernis des ganzen Baus; von ihm 
hat die Gesamtanlage des Hauses wie des an einem 
Siidhang gelegenen Gartens ihr Geprage erhalten.

Wie die beigegebene Vogelperspektive zeigt, un- 
terhalt das Haus keinerlei Beziehungen zur StraBe. 
Es liegt still und abgeschieden; Laubbaume mannig- 
facher Art, Eiben und Zierstraucher bilden seine Um- 
gebung, in der freie Rasenflachen und ein iippiger 
Blumenflor eine wichtige Rolle spielen.

Dem ErdgeschoB ist eine geraumige Terrasse vor- 
gelagert. Unmittelbar an diese schlieBt sich das 
Planschbecken an, von reichem Blumenleben um- 
wuchert; durch einen mit Rasen und Trittsteinen 
iiberdeckten Wasserlauf ist es mit dem Goldfisch- 
becken verbunden. Alle Boschungen im Garten sind 
angeschiittet, um waagrechte Flachen (fiir Rasen, 
Blumenfelder) zu erzielen. Trockenmauern sind 
mehrfach verwendet zur Uberwindung der Hóhen-

unterschiede; im Verein m it den Steinstufen geben 
sie der Gartengliederung ein architektonisches Motiv 
und schaffen auf diese Weise asthetische Bezie
hungen zu der Gebaude-Masse.

Im Zuge von Plansch- und Goldfisch-Becken ftihrt 
eine von Kletterrosen belebte Pergola zu einem Sitz- 
platz, der lauschig an der Umfassungsmauer zwi- 
schen zwei Pappeln gelegen ist. Auf der Nordostseite 
der Pergola dehnt sich der Nutz- und Obstgarten; ent- 
gegengesetzt liegt eine gestutzte Eiben-Anlage mit 
einer Sitzgruppe fiir die heiBe Jahreszeit, weiterhin 
ein Teehaus inmitten eines Rosengartchens. Diese 
gesamte Gartenabteilung stellt sich dar ais eine von 
allerlei anziehenden Blicken belebte W elt fiir sich.

Auf der riickwartigen Seite des Hauses erstreckt 
sich, in Verbindung mit dem W irtschaftshofe, ein 
Rasenplatz, in dessen Mitte ein alter, ehrwiirdiger 
NuBbaum steht, von einer runden Sitzbank umgeben. 
Von ihm fiihrt ein Plattenweg iiber einen leichten Ab- 
hang hinweg zu einer abgesetzten Bodenerhebung. 
Sie ist durch eine Bruchsteinmauer gestiitzt und trag t 
ein mit rohen Birkenstammen iiberdachtes »Salettl<'. 
Sitzbank, Tisch und Stuhl stehen darin, wilder Wein 
um rankt das Gitterdach: ein reizvoller Luginsland.
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ARCHITEKT M. RUCHTY. LANDHAUS »ODlN«

Fiir die auBere Erscheinung des Hauses ist u. a. 
das flachę Dach (mit Sonnenterrassen) wesentlich. Die 
Formen und die Ausfiihrung streben eine ausgespro- 
chene Schlichtheit bei groBter Sorgfalt im Techni- 
schen und Hygienischen an. Die AuBenmauern tra- 
gen weiBen Edelputz; die Abdeckungen bestehen 
aus Beton.

Zur inneren Einteilung des Hauses ist zunachst zu 
sagen, daB alle W irtschaftsraum e im UntergeschoB 
untergebracht sind. Das ErdgeschoB dient ausschlieB- 
lich den Wohnzwecken der Familie und der Gesellig- 
keit. Erwunscht waren wenige, aber groBere Raume. 
Der siidóstliche W ohngarten steht mit dem groBen 
W ohn- und Billard-Zimmer in Verbindung, dessen 
Bodenflache 60 qm umfaBt. Der Raum hat Oberlicht, 
um die Schatten iiber dem Billard aufzuheben, ferner 
ein ąuergestrecktes, der eingebauten Schranke wegen 
hochgelegtes Seitenfenster (Abb. S. 173), einBlumen- 
fenster und eine vierfliigelige Tiir zur Terrasse (Abb. 
S. 174). An der Terrasse liegt auch der Haupteingang.

Nórdlich liegt die Chauffeurwohnung mit Garage. 
Die Vorfahrt, d. h. die Strecke zwischen Auto und 
Haustur, ist durch die weitausladende Abdeckung 
dariiber gegen jede W itterungsunbill gesichert.

Durch einen Windfang geht es zum Hallen-Ein-

OSTSEITE MIT DER CROSSEN TERRASSE

gang, an den sich rechts Kleiderablage mit W. C., 
sowie der Diensteingang, links das Stiegenhaus an- 
schlieBen. Auf der linken Seite der Halle liegen das 
Empfangszimmer und das Speisezimmer; dieses steht 
seinerseits in Verbindung mit dem erwahnten W ohn- 
und Billard-Zimmer. Ais letzter, fast ganzlich abge- 
schlossener Raum folgt das »Allerheiligste«, der Ar- 
beitsraum und das Atelier des Hausherrn, dessen 
Lichtempfang je nach W unsch auf W esten oder Nor- 
den einzustellen ist. Dieser Raum hat auch einen eig- 
nen Eingang vom Garten her (Abb. S. 173); er ermóg- 
licht dem Hausherrn ein Betreten und Verlassen 
seiner Arbeitsstatte unabhangig von der im Hause 
befindlichen Gesellschaft.

Durch den Verbindungsgang im ObergeschoB ge- 
langt man in das ebenfalls ganzlich isolierte Studier- 
zimmer des Hausherrn, das auch eine eigne Terrasse 
besitzt (Abb. S. 173). Im iibrigen enthalt das Oberge
schoB noch ein Herren- und ein Damenschlafzimmer, 
verbunden durch einen gemeinsamen Baderaum. Auf 
der anderen Seite des Obergeschosses liegt ein Gast- 
zimmer und ein Dienerzimmer.

Die groBe Hauptterrasse hat ein versenkbares Frei- 
luftbett, eine Dusche und gedeckte Sitze mit einer 
Kaminanlage fiir kiihlere Sommerabende. m . r u c h t y







DAS HAUS IN DER LANDSCHAFT

ir wissen es alle: in der notwendigen Vermah- 
lung des modernen Hauses mit seiner land- 

schaftlichen Umgebung hat die neue Baukunst noch 
ein dringliches Problem offengelassen. GewiB: in man- 
chen Gegenden stehen diese weiBen, scharf kubisch 
geschnittenen Hauser prachtvoll in der Landschaft. 
Uberall da, wo die Landschaft selbst auf diesen kubi- 
schen Stil hindrangt. In vielen anderen Landstrichen 
unseres Vaterlandes aber will sich die neue Form 
nicht einfiigen, oder richtiger: viele andere Land- 
schaften nehmen diese neue Form einfach nicht auf, 
inmitten ihrer zu ganz anderem »Stil« hintreibenden 
Kuppen und Walder und Ackerstriche und Hangę 
steht das neue Haus wie ein Fremdkorper. Diese Ver- 
m ahlung des Hauses mit der Landschaft ist aber 
sicher eine der wichtigsten Fragen einer gesunden, 
das heiBt: ihrem Boden gemaBen Baukunst.

Wie ist diese Frage zu lósen? Selbstverstandlich 
denken wir hier nur an die gute und echte moderne 
Bauweise, nicht an jene Modernismen, die nur 
AuBerlichkeiten ubernommen und iibertrieben, den 
zu ihnen fiihrenden Sinn aber iiberhaupt nicht ver- 
standen haben. Solchen gegeniiber muB auch heute 
gesagt werden: ». . . daB m it dem Aachen Dach die 
Schónheit nicht an dem Gebaude erreicht wird, wie 
man hier hauAg wohl zu glauben geneigt ist und 
darin den Hauptfehler der alten Gebaude suchte, der 
doch vielmehr in der Anordnung seiner Mauern und 
des Plans iiberhaupt lag.« Diese W orte sprach der 
groBe S c h in k e l vor mehr ais hundert Jahren (an- 
laBlich seines Projektes fiir das neue Schauspielhaus 
in Berlin). Man ist betroffen iiber die Aktualitat seiner 
W orte, denen man nichts hinzuzufiigen braucht. 
Aber ganz gewiB hatte derselbe Schinkel, der Vor- 
kampfer einer gesunden Moderne in seiner Zeit, auch 
eine gewisse Umkehrung seiner W orte unterschrie- 
ben, die namlich, daB mit dem Aufsetzen eines Steil- 
daches auf den zugrundeliegenden Kubuś allein die 
Schónheit an dem Gebaude nicht erreicht wird. So 
ein Steildach -  wie herrlich schon gruBen sie uns in 
unseren alten Stadten und auch drauBen auf dem 
Land -  muB mit seinem Hausleib zusammen erwach- 
sen sein, beide miissen der gleichen Formwurzel ent- 
sprossen, der gleichen Gesamtgestalt zugerichtet sein. 
Einem aus Zweck- und Gefiihlsbediirfnissen von 
innen heraus gewachsenen Haus, dem nach auBen 
notwendig die Form des Kubuś entspricht, kann nicht 
nachtraglich irgendein »Stildach« von Anno 1580 
iibergestiilpt werden. Das ist ein Unding. Das schwer- 
ste aber ist es, ein modernes Haus von Anbeginn an 
auf Steildach zu komponieren. Denn wir haben es ja 
ganz verlernt, Hausleib und Dach in die richtige Pro- 
portion zueinander zu setzen. Ja  wirklich: da steckt 
das Problem: W ir Heutigen kónnen gar nicht mehr

»anstandige Dachem komponieren. W oran es liegt? 
Vielleicht hat die Stadt des 19. Jahrhunderts, die 
eigentlich nur aus »Fassade« bestand, uns das Emp- 
ńnden fur organisches Zusammen von Hauskorper 
und Dach genommen. Das Dach war wirklich zum 
»Deckel« geworden, seine kiinstlerische Funktion, die 
es friiher in so hohem Grade hatte, dorrte ab. Das 
dachlose Haus von heute ist also keineswegs nur ais 
»Marotte« einiger »bolschewistischer« Bauleute von 
heute zu werten. Es ist ebenso Not unserer Zeit — die 
das eigentliche Dach nicht mehr empfinden und dar- 
um auch nicht mehr gestalten kann - ,  wie auch 
Tugend unserer Zeit — die nur das empAndungsge- 
maB Gegebene, den Innenraum  umhiillen zu lassen 
sich bescheidet.

Wo also ansetzen, wenn nun einmal dies ehrliche 
Produkt unserer heutigen Lagę in manche unserer 
Landschaften sich nicht einfiigt? Nur kein Zuriick! 
Das ware der Tod alles gesunden Lebens. Ein lang- 
sames Vorwartstasten ist notwendig. Das Dach muB 
in solcher Landschaft allmahlich wieder sich ent- 
wickeln. Es muB aus den Bediirfnissen des Hauses, 
den zwecklichen und den formalen, langsam einer 
Form zureifen, die in der Landschaft schon schlum- 
mert. Geduldiges Hinhorchen auf den Atem der 
Landschaft und ebenso geduldiges PAegen aller la- 
tenten Formmóglichkeiten des neuen Hauses -  das 
allein kann hier eine Losung bringen, die uns not tut. 
Nur um Gottes willen keine weltanschaulichen 
Schlagworte, durch die feindliche Lager aufgerichtet 
werden! Die geeinte Volkskraft muB an diesem Pro
blem angesetzt werden -  wie an so vielen anderen, 
ohne MiBtrauen und Verlasterung. Dann wird unser 
modernes Haus auch wieder in solche Landschaft ein- 
wachsen, die heute sich ihm noch verschlieBt. — D r.r.r .

★

DER GRUNDRISS ist die Seele des Hauses, sie 
spiegelt Bauherrn und Architekten. Die Archi

tektur des Hauses entkeimt dem GrundriB. Der Grund- 
riB verrat Stil und Konnen des Architekten. Die 
AuBenarchitektur darf sich nur auf dem GrundriB 
aufbauen, und die Kunst des Architekten erweist sich 
nur dann, wenn die ZweckmaBigkeit und Selbstver- 
standlichkeit des Grundrisses in den Fassaden so zum 
Ausdruck kommen, daB der Organismus der Innen- 
raume im Rhythmus der AuBenarchitektur ungeąualt, 
selbstverstandlich und sympathisch in Erscheinung 
tritt. GrundriB und AuBenarchitektur aller Stile sind 
bedingt durch die technischen Móglichkeiten ihrer Zeit. 
Horizontale, Vertikale und Gliederung bestimmen die 
Architektur. Ganz groBe Architekten friiherer Epo- 
chen haben unvergangliche Bauwerke mit den ein- 
fachsten Mitteln erzielt. W er nur durch Schmuck 
W irkung erzielt, ist ein Stiimper. — f . a . b r e u h a u s

1934. v .  4
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HEIM RUF DER BILDENDEN KUNSTE. Der 
Baukunst ist in der deutschen Lebenswende auf- 

gegeben, die bildenden Kiinste wieder i m D i e n s t a n  
de r  B a u f o r m  zusammenzufassen. Der Blick wird 
von neuem frei fiir jene uralte Lebenseinfiigung der 
Kiinste, aus der heraus sie in die fachliche Spaltung,

in die Absonderung voneinander gegangen sind; und 
dies hangt zusammen mit dem Grundstreben der 
neuen deutschen Lebensordnung: G a n z h e i t e n  se- 
hen, wo friiher nur Bruchstiicke gesehen wurden, 
B i n d u n g e n  pflegen, wo sonst der rebellischen Will- 
kiir der Einzelteile Tiir und Tor geoffnet war. w. F.

H ETENH O F

ARCHITEKT FRITZ H O LL- KULMBACH »HAUS SANDLER« E1NGANGSSE1TE UND BADEHAUS MIT WASSERBECKEN



DER »HETENHOF« (HAUS SANDLER IN KULMBACH)
VON ARCHITEKT FRITZ HOLL — KULMBACH

An einem Hang des rechten Mainufers mit freiem 
, Blickfeld auf das herrliche Architekturbild der 

alten Markgrafenfeste Plassenburg und der Stadt 
Kulmbach liegt das Grundstiick, auf dem sich der 
»Hetenhof« (Besitzer Herr Christian Sandler) erhebt. 
Eine groBe Gunst der Lagę war hier von vornherein 
gegeben: die Talseite ist zugleich Aussichts- und 
Sonnenseite. Daraus ergab sich gleichsam von selbst 
der Gedanke, alle Hauptraume des Hauses dieser be- 
vorzugten Seite zuzukehren. Halle und Terrasse, Ve- 
randa und Rosengarten -  alles wendet sich zur Tal
seite, und zugleich gewinnen damit diese Einzelheiten 
jene Einheit, jene Beziehung untereinander, die von 
Anfang an ein Hauptwunsch der Hausfrau war. An 
der Siidwestseite des Baus liegt in voller Sonne das 
Badebecken inmitten einer Rasenterrasse; die hier 
wiedergegebene Ansicht zeigt die hiibsche Bildwir- 
kung, die sich aus der Spiegelung des Badehauschens 
und des Laubengangs im stillen W asser ergibt.

Der Zugang zum Grundstiick erfolgt von einer 
StraBe, die zwei Vororte verbindet und die nórdlich 
am Grundstiick voriiberfiihrt. Garten und Haus sind 
durch eine weiBgekalkte Mauer gegen den Einblick 
von drauBen abgeschlossen. Tor und Pfórtchen fiihren 
zunachst in einen geraumigen, abgeschlossenen Hof. 
Von da geht es zur Haustiire und durch einen kreis- 
runden Windfang zur Ablage und in den Vorraum. 
Frei und bequem entwickelt sich in diesem die Treppe 
zum ObergeschoB. Die Halle mit gemiitlichem Sitz-

platz am Kamin, Veranda, Herrenzimmer und Speise- 
zimmer, dereń FuBboden m it Bembe-Parkett ver- 
legt ist, schlieBen sich an. In allen Fenstern dieser 
Raume erscheint das schóne lebensvolle Bild des 
weiten Maintals, iiberhoht von den wuchtigen, ro- 
mantischen Architekturformen der Burg, an die sich 
so viele geschichtliche Erinnerungen kniipfen. — Un- 
mittelbar hinter dem Speisezimmer liegen die W irt- 
schaftsraume: Anrichte, Spiile, Kiiche mit Arbeits- 
platz und EBnische, Vorratskammer. — Das Oberge
schoB umfaBt das Elternschlafzimmer mit Ankleide- 
raum  und Bad, ferner die Zimmer fur Tochter und 
Sohn, weiterhin Gastzimmer mit Bad, sowie das Nah- 
zimmer und die Schlafraume der Hausangestellten, 
denen ebenfalls ein Baderaum zur Verfiigung steht.

Den Ubergang zum Garten vermittelt von der Halle 
aus die geraumige Terrasse, vor der die herrliche 
Weite der Fernsicht sich in ihrer vollen Pracht auf- 
tut. Der Garten baut vor dieser Fernsicht das Ge- 
sichtsfeld der Nahe aus, er errichtet eine W elt der 
Blumenschonheit -  vielgestaltig nicht nur in den 
Farben und Formen der Gewachse, sondern auch in 
der architektonischen Ausarbeitung - ,  die sich iiber 
weitausladende Staudenterrassen und polsteriibersate 
Trockenmauern breitet und das Ganze ruhig hinaus- 
klingen laBt in das Grim der vorgelagerten baumum- 
saumten Wiesenflache. -  Das Haus will m it seinem 
Aufbau und allen Einzelheiten dem Leben einer 
natur- und heimfrohen deutschen Familie dienen. f . h .

ARCHITEKT FR1TZ HOLL-KULMBACH »HAUS SANDLER« GRUNDR1SS DER GESAMTANLAOE
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DEUTSCHE WERKSTATTEN—MONCHEN »TEETISCH IN E1NEM LANDHAUS«

D E R  G E D E C K T E  T I S C H
VON KUNO GRAF VON HARDENBERG

In der hauslichen Kultur ist das Kapitel des ge- 
deckten Tisches stets von Bedeutung gewesen. Mit 

Recht, sind doch die Mahlzeiten die friedlich heiteren 
Inselchen im grauen Alltagsflusse, ihre Pflege, ihre 
sorgliche Behandlung bedeutsamere Lebensweisheit, 
ais manche Menschen zu glauben geneigt sind.

Die Mahlzeiten verlangen zweierlei: Ihr »was«und 
ihr »wie«. Das, w as der gedeckte Tisch bringt, muB 
in harmonischem Einklang mit der Art und Weise 
stehen, w ie  er es bringt.

Es ist eine uralte Lacherlichkeit, m it Kanonen nach 
Spatzen zu schieBen, es ist aber mindestens ebenso 
lacherlich, mit Kinderpistolen auf Mastochsen zu 
feuern. Kurz gesagt: W enn man schon ein luxurióses 
Gericht servieren lassen kónnte, ware es abgeschmackt, 
eine solche Mahlzeit auf einer Tannenholz-Tischplatte 
in einem Bunzlauer Milchtopf anzurichten, aber es 
ware genau so abgeschmackt, wollte m an ein derbes 
Mahl mit goldenen Bestecken auf Bóttgerporzellan 
und unter einer gewaltigen Orchideen-Dekoration ser- 
vieren lassen.

Einen Tisch anmutig zu decken, ist seit altersher 
Sache persónlichen Geschmacks und Taktes. Es war 
vorwiegend immer Frauenkunst und Frauengunst, 
segensreich und gliickfestigend, hausliche Atmosphare 
schaffend, selbst in Zeiten, wo der allgemein bekannte

und doch so wenig beliebte Kuchenchef »Schmal- 
hans« den armlichen Holzlóffel ais Zepter schwingt. 
In Zeiten nationalen Reichtums hat der gedeckte 
Tisch aber auch kulturelle Aufgaben gelost. Die Kiinst- 
ler und Meister der verschiedensten Gebiete haben 
sich in seinen Dienst gestellt, die Silberschmiede und 
die Goldarbeiter, die Gebildwirker, die Porzellan- 
backer, die Glasblaser und die Kristallschleifer haben 
fiir ihn Wunderwerke geschaffen, die noch heute 
Zierden der Museen sind. Sie haben durch ihre Zau- 
berkunst den Tisch zur Tafel erhoben, an der alle 
Sinne ihre Befriedigung fanden.

Aber gerade in einer Zeit, wo das gesellschaftliche 
Leben fast erstorben und die Familie mehr denn je 
auf das Leben im Heim angewiesen ist, kommt es 
uns zum BewuBtsein, daB selbst die einfachste Mahl
zeit mit den geringsten Mitteln anmutig, und damit 
trostlich und erfreulich gestaltet werden kann.

Da sehen wir den gemutlichen Friihstuckstisch, 
friedlich intim gehalten, von der Morgensonne be- 
strahlt, den kleinen Altar der ersten Mahlzeit, der 
der Laune des ganzen Tages den Auf tak t gibt. Kein 
Aufwand, kein Reichtum und doch Behagen atmend 
in der fast bauerlichen Buntheit des Tischzeuges und 
der Steingut-Tassen. Eine geheimnisvolle Uberliefe- 
rung halt von ihm den Blumenschmuck fern, dafiir
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PROF. PAUL BORNER .TAFELGERAT. PORZELLAN-MANUFAKTUR -  ME1SSEH

fehlt ihm nicht nach modemem Fruhstiicksrechte die 
vitaminspendende Fruchtschale.

Beim Gabelfruhstiick wird heute gern das bei den 
eigentlichen Hauptmahlzeiten gebrauchliche Tisch- 
tuch fortgelassen. An seiner Stelle wirkt eine blank- 
polierte Mahagoni-Tischplatte ais Untergrund und 
Trager des Speisegerats. Nur Teller, Glaser und Be- 
stecke jedes einzelnen Gedecks sind mitzierlich durch- 
brochenen Deckchen unterlegt, wahrend sich Ka- 
raffen, Blumenglaser und Fruchtschalen in dem dunk-

len Glanz der Politur spiegeln diirfen. Das hat einen 
groBen Zauber!

Aller einst so beliebte Aufwand an figiirlichen 
Tafelaufsatzen in Metali und Porzellan, an gestick- 
ten Decken und Deckchen, alle Uberladenheit von 
Ornamenten und Zieraten auf Bestecken und Ge- 
raten, alle unerfreuliche Uberfiille von nutzlosen 
Kleinigkeiten jeder Art — ist verschwunden, es gibt 
keine b e d e c k t e n  Tische mehr, es gibt endlich wieder 
wirklich g e d e c k t e  Tische. — k. v h .
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die sich wohl auch sonst behauptet 
hatten, erst zu voller Geltung. Diese 
edlen Eigenschaften des Glases kon- 
nen durch Bearbeitung, durch Schnitt, 
Schliff, Atzung gesteigert werden, 
doch es kann aller dieser Hilfsmittel 
sehr wohl entraten. Ja, es ergreift 
uns vielleicht am starksten, wenn es 
ais Materiał ganz auf sich selbst ge- 
stellt bleibt und seine Form nicht 
von auBen herangetragen, sondern 
von innen heraus entwickelt wurde. 
Denn des Glases tiefster Zauber ist 
seine Durchsichtigkeit: sie wirkt ohne 
auBere Bearbeitung am reinsten. Sie 
ist darum ein Zauber, weil das Auge 
die Dinge hinter dem Glase nicht 
sieht, wie sie -  scheinbar -  sind, son
dern wie die Gestalt des Glases sie in 
reizvollem Wechsel uns darstellt. 
Das Glas wird so zum sinnfalligen 
Ausdruck der W andelbarkeit aller 
Anschauung. — Fr ie d r ic h  m a y r e d e r

MARIANNĘ RATH .TOILETTEGARNITUR.

GLAS.  Mannigfach sind im 
Bereich menschlichen Ge- 

staltens dieStoffe, die einst kost- 
bar waren und die nun veran- 
derte Herstellungsweisen und 
leichter Transport wohlfeil und 
deshalb alltaglich gemacht ha
ben. Manche, ja vielleicht die 
meisten der solcherart entwer- 
teten Materialien haben mit der 
Seltenheit zugleich auch den 
Zauber verloren, den sie ehe- 
dem auf die Menschen ausge- 
iibt haben. Ihr Adel hat die 
Probe der Haufigkeit nicht be- 
standen. Das Glas hat seinen 
Reiz behalten. Das mag zwei 
Griinde haben. Einmal hat die 
moderne Technik das Glas nicht 
nur haufig gemacht, sondern 
auch in hohem MaBe vervoll- 
kommnet. Dadurch gelangen 
heute — und das gehort schon 
zum zweiten Grund — die dem 
Glase von Anbeginn innewoh- 
nenden edlen Eigenschaften, m . r a t h  »f r u c h t s c h a l e . , e . Ro t t e n b e r g  »p a r f q m f l a s c h e . a u s f . J .  a l . l o b m e y r - w ie n
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D ie  H ó h e r e  F a c h s c h u le  
d e r S t a d t  B e r l in  fu r  M ó b e l -  
b a u  u n d  In n e n a r c h i t e k t u r ,
friiher Berliner Tischlerschule, hat 
sich ganz in den Dienst ihres Hand- 
werks gestellt. Sie vermittelt Tisch- 
lern, Drechslern, Holzbildhauern 
und Intarsienschneidern die Kennt- 
nisse, die zur erfolgreichen Aus- 
iibung ihres Berufes heute mehr 
denn je notwendig sind. Die Aus- 
bildung erfolgt inTages- undAbend- 
kursen. Neben Wahlkursen in der 
Abendabteilung beginnt im Som- 
merhalbjahr ein neuer Lehrgang in 
der Ausbildung zum Werkmeister. 
Die AbschluBpriifungen in der 
Tagesabteilung der Schule finden 
in den Abteilungen »Technik fiir 
Móbel und Innenausbau' imd »In- 
nenarchitektur« unter Aufsicht der 
staatlichen und stadtischen Schul- 
behórden und des Handwerks statt. 
In den Werkstatten der Tagesab
teilung der Schule konnen Ge- 
sellen- und Meisterstiicke ange- 
fertigt werden. Bei der Ausbildung 
wird der Hauptwert auf die Be- 
herrschung aller handwerklich- 
technischen Aufgaben gelegt. Es 
wird versucht, die Besucher in ge- 
schmacklicher Hinsicht und in 
Beziehung zum Formenschaffen 
auf ein gesundes Niveau zu bringen.

JUGEND
Munchens illu s tr ie rte  W o ch e n sch rift 
fU r Kunst und Hum or, gegrU ndet von 
Dr. G eorg H irth

A lte  und neue Kunst D eutsch lands und 
d e r W e lt

A k tu e lls te ru .in te re ssa n te s te rW itza u s  
a llen Landem  d e r Erde in B ild  u. W o rt

Leser auf dem ganzen G lobus

Die Z e its c h r ift d e r ku ltiv ie rte n  Fam ilie, 
des a rz tlichen  Vorzim m ers, d e r Gast- 
s ta tten , d e r Lesezirke l

JedeN um m erw ird  m itSpannung erwar- 
te t, d ie o ffe n tlich  au fliegenden  Exem- 
p la re  w erden  dutzende Małe ge lesen:

daher unve rg le ich liches  I n s e r t io n s -  
o r g a n !

V i e r t e l j a h r e s p r e i s  RM. 7 .—

Man b e s te llt beim  Postam t, bei den 
Buch- u .Z e itsch riftenhand lungen  u. bei

G. H IR T H  V E R L A G  A. G.
M U N C H E N , H E R R N S T R A S S E 1 0

Die handwerkliche AbschluBprii- 
fung(Technikerpriifung) kannnach 
vier Semestern, die Hauptpriifung 
in der Fachabteilung Innenarchi
tektur nach weiteren zwei Seme
stern abgelegt werden. Dauer des 
Werkmeister-Tageskurses ein Se- 
mester, der Abendkurse 4 Semester 
bei 3 bis 4 Unterrichtsabenden je 
Woche. Begabten und bediirftigen 
Schiilern konnen Freistellen und 
Stipendien gewahrt werden, soweit 
Mittel dafiir vorhanden. Das 
Sommersemester beginnt am 
6. April. Anmeldungen werden 
ab 15. Marz im Buro der Schule, 
Berlin O 34, StraBmannstr. 6,Fern- 
ruf: E 2, Kupfergr. 0021, App.2072, 
angenommen.

Q u a l i t a t s - M a r k t  
d e r  B r a n c h e

E l e k t r o - H e r d e
F. Kuppersbusch & Sohne 
AG., Gelsenkirchen. (Siehe 
Anzeige.)

L a m p e n s c h ir m e
Elle Weisbach, Gliesmarode/Brschw.

M ó b e ls to f fe
Westdtsch. Wandst.-Weberei, Barmen

P a r k e t t
Bembe-Parkett, Bad Mergentheim

V o r h a n g e
Arno Pohlandt, Falkenstein-Vgtl. 
fulle, Kettdrucke, Webstoffe

C O N T E M P O R A  L E H R A T E L IE R S  F U R  N E U E  W E R K K U N S T

D U R C H  S E K R E T A R I A T  A . 1 P R O F .  B R E U H A U S  B E R L I N  W  15

DIE NEUE KUNS T S C HU L E

R A U M K U N S T  •  M O D Ę  •  R E K L A M E  

T E X T I  L E N T W U  R F •  F O T O G R A F I E  

K U N S T L E R I S C H E  L E I T U N G  

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  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 •  S P E Z I A L -  

K U R S E  •  F O T O K U R S E  F U R  

A R C H I T E K T E N  U N D  A M A T E U R E

E I N T R I T T  A M  1. U N D  15 .  J E D E N  

M O N  A T S  •  M I T A R B E I T  U N D  V O R -  

T R A G E  H E R V O R R A G E N D E R  

F A C H L E U T E • H E L L E M O D E R N E  

A T E L I E R S  M I T  D A C H T E R R A S S E N

P R O S P E K T  K O S T E N L O S

•  E M S E R  S T R . 4 3  •  T E L E F O N :  J. 2  4 3 9 5

—n IX
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A R C H I T E K T E N *  UN D  K U N S T L E R T A F E L

K U N S T S C H U L E  „ D I E  F O  R M “
Bildende Kunst Angewandte  Kunst

Die fOhrende s taa t l ich  a n e rk a n n te  B ildungsstatte fiir Zeichnen, Malerei und Plastik, auf 
handwerklioher, individueller Grundlage unter b ildender Anteilnahme an den A rbeiten des Lehrers 
se lb s t  Studium nach dem lebenden Modeli, PortrSt, Akt, Kostiim, Plakat, Modę, lllustration, Land
schaft, Perspektiye usw., Anatomie. A telier fiir kunstlerisohe Reklame. Im S om m erauch A rbeiten 
im Freien, Landschaft und Figur, ebenso  Arbeiten im Tierpark. Bei genugender Beteiligung Kursę 
in Italien. Vorbereitung fiir die S taatsschulen. Ganzjahrig gedffnet. E intritt jederzeit. P rospekte

S om m erkurs  (Landschaft und Figur) im m alerischen Feilnbach (W endelsteingebiet) 1. Aug. 
m it3 0 .S ep t. Honorar inki. Zimmer, voller Verpflegung und Nachm ittagskaffee RM 150.— monat- 
lich. Anmeldg. und Einzahlg. bis 20. Juli. Fahrtrichtg.: M iinchen-Holzkirchen-Aibling-Feilnbach.

H e i n  K o n i g ,  a k a d .  K u n s t m a l e r

MUNCHEN 23
Telephon 34946 LeopoldstraBe 61

English spoken  Si parła italiano On parle franęais

R A U M  K U N S T

M Ó B E L
In S til und neuzeit- 
lic h e r R ichtung

W . K e p p le r ,  A r c h .
S tu ttg a rt /  R o tes tr. 6

H. VETTER A R C H .
K I R C H H E I M - T E C K  

fe r t ig t  apa rte  zeitgemSBe

E N T W U R F E
f i i r  E inzel- u .S erienm obe l.

A quare lle ,fachm ann ische  
W erkzeichnungen, fa rb ige  
R aum darste llungen.

EntwUrfe zu W ohnhausern 
und Innenausbauten.

B E M B E - P A  R K E T T
I S T  W E R T A R B E 1 T

Die alteste Parkettfabrik Deutschlands 
mit neuzeitlichen Anschauungen u. seit 
Jahren vergroBertem Abnehmerkreis

H ainz-M ergentheim er P a rk ettfa b r ik  G. ni. b. II.
vormals A. Bembe •  Bad Mergentheim •  Telefon 404

WALTER HOHENEGG *
MUENCHEN-BERLINERSTR.l.e?

B e s te c h e n d e  Aquarelle  
ap a r te

ENTWURFE
fUr Mobel — Raumkunst 
modern — aUe Stilarten — 
preisw erte B edienung

F R .  M A S C H M A N N
M U N C H E N  FruhlingstraBe 19

HERVORRAGENDE KONSTLERISCHE RAUMDARSTELLUNGEN
(AUCH NACH G E G E B E N E N  P R O J E K T E N )  E R L E S E N E  E N T W O R F E  FOR:MCiBEL, C A R L  M U L L E R ,  A R C H .. K O L N  
WOHNRAUME, LADEN, GASTSTATTEN ETC. SOWIE OIE ERFORDERLICHEN WERKPLANE K A IS E R - W I L H E LM - R I N G 46

SCHLARAFFIA
D ie  v e r s c h l u n g e n e
freibewegliche Keder mit dem pat. Schlaraffia lnnengelenk und 
den in der Mitte liegenden Rahmen machen den Erfolg
Schlaraffia»Werke W.-Barmen, Berlin-Liohtenberg, Miinchen.

, :  r a  " f  A  A  A  PrivatleutE allein in Deutschland
Ł B .  X  w  W  W W W  sind  zu friedene SCHLARAFFIA-Besitzer

B e i l a g e n - H i n w e i s
Wirmachen unsere Leser auf den 
hier beiliegenden Prospekt der 
Firma C a r l  Fi n k, Eisschrank* 
fabrik, A s p e r g ,  aufmerksam, 
worin diese die vielseitige V er» 
wendbarkeit ihrer Erzeugnisse 
darlegt.
Ein weiterer Prospekt der Firma 
E u g e n  Z i p p e r l e ,  A s p e r g ,  
zeigt die RollgardinensEinrich* 
tung »A. E. Zett«.

x

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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CESUCHE UND A N G E B O T E

Junger Innenarchitekt
wiederholt Wettbewerbspreistrager, erfahren im gesamten 
Innenausbau, Meisterschiiler, mit staatl. AbschluBpriifung, 
sucht Wirkungskreis. Angebote unter P. K. 7288 a. d. »Innen* 
Dekoration®, StuttgarriO, NeckarstraBe 121.

Innenarchitekt
32 Jahre alt, kiinstlerisch anerkannte Kraft, sicher 
in alten Stilen und ideenreich fur moderne Raum< 
gestaltung, durch Bearbeitung groBer Projekte an 
zielbewuBtes Arbeiten gewóhnt, seither in leitenden 
Positionen, sucht entsprechende Stellung, a u c h  
A u s l a n d .  Angebote unter P. O. 7301 an die 
»Innen = Dekoration«, StuttgarriO, Neckarstr. 121.

Móbel* Akąuisiteur
Hervorragende altere Persónlichkeit,uniibertrefflicher Akqui* 
siteur und Verkaufer, konkurrenzlos, Fachmann, auch fiir 
groBere Objekte, mit eigenem Auto, sucht Position. P.P. 7302 
an die »Innen*Dekoration«, StuttgarriO, NeckarstraBe 121.

Erfahrener, vielseitig ausgebildeter

Tischlermeister sucht Existenz
ais Betriebsleiter mit Interesseneinlage oder ais 
Teilhaber oder durch Pachtung eines Betriebes 
mit etwa 10 Banken und den erforderlichen 
Maschinen. Angebote unter P. N. 7299 an die 
»Innen*Dekoration«, StuttgarriO, Neckarstr. 121.

Junger Innenarchitekt,
Schuler von Professor Paul 
GrieBer, flott u. sicher inj eg* 
licher Darstelłung u. Kalku* 
lation, suchtpassendesWir* 
kungsfeld. Bin gel.Tischler, 
mit kaufm. u. Kunstgewerbe* 
schul* Bildung. Habe nur 
beste Zeugnisse aufzuwei* 
sen. Angeb. unt. P.M.7297 
an die »Innen=Dekoration«, 
StuttgarriO, Neckarstr. 121.

Jung. Mobelverkaufer
(Arier), der in ersten Hau* 
sern tatig war, iiber gute 
Verkaufstalente verfiigt u. 
kleinere Skizzen flott dar* 
stellen kann, gesucht. Ein* 
tritt evtl. sofort. Offert. mit 
Bild u. Gehaltsanspriichen 
S C H U M A C H E R  & CO. 
Dortm und, Reinoldihaus.

Tiichtiger Verkaufer
und Berater in allen Einrichtungsfragen, 22 Jahre alt, sucht 
gute Position nur in erstem Hause fiir Raumkunst evtl. an 
Kunstgewerbeschulplatz zwecks Ausbildung. Bis heute nur 
in ersten Firmen in ungekiindigter Stellung tatig. Angeb. unt. 
P.T.7309 a.d. »Innen=Dekoration«, Stuttgart*0, Neckarstr. 121.

Móbelverkaufer u. Akąuisiteur
Erste Kraft mit feinem Verstandnis fiir Form, Farbę und 
Materiał von besserem Stuttgarter Haus zu mógł. sofor* 
tigem Eintritt gesucht. In Betracht kommen nur Herren 
im Alter von ca. 25—30 Jahren, die eine erfolgreiche 
Tatigkeit nachweisen kónnen. Ausf. Bewerbung, Zeugnis 
und Lichtbild sowie Gehaltsanspriiche erb. unt. P.R. 7303 
an die »Innen*Dekoration«, Stuttgart*0, Neckarstr. 121.

Innenarchitekt
led., 30 Jahre, gel. Tischler, 
Kunstgewerbeschule Nord* 
u. Suddeutschl. (Stuttgart), 
mit erfolgreicher Tatigkeit 
in ersten Hausera, in unge* 
kiindigter Stellung, flott in 
Skizze, Detail, Perspektive 
u. Aąuarell, sucht z. 1. VII. 
neuen Wirkungskreis in gut. 
Hause. Evtl. Mitwirkung im 
Verkauf erwiinscht. Angeb. 
unt. P. S. 7308 a. d. »Innen= 
Dekoration«, Stuttgart * O, 
NeckarstraBe 121, erbeten.

F e r n r u f  d e r  
» In n e n  - D e k o r a t io n  « 

S t u t t g a r t  4 2 1 0 6

Innenarchitekt
n a ch  S k a n d in a v ie n  g e s u c h t

Perfekte allererste kiinstlerische Kraft, flott und sicher 
in Skizze, findet bei zuf riedenstellender Leistung Dauer* 
stellung in erstklass. Hause der Einrichtungsbranche, 
m it A u s s ic h t  a u f  s p a te r e  B e t e i l ig u n g .  

Nur ausfiihrliche Angebote von erstklassigen Kraften unter 
P.Y.7311 a.d.»Innen*Dekoration«,Stuttgart=0,Neckarstr. 121.

Junger, tiichtiger

v e r k A u f e r
von erstem Móbelhaus in Ostdeutschland zum sofortigen 
Eintritt gesucht. In Betracht kommen nur Herren, die eine 
erfolgreiche Tatigkeit in ersten Hausera, fachliche Vorbil* 
dung und zeichnerische Kenntnisse nachweisen kónnen. Aus* 
fiihrl. Bewerbung, Lichtbild und Gehaltsanspriiche u. P. L.7296 
an die »Innen*Dekoration«, Stuttgart*0, NeckarstraBe 121.

I  jiingerer, unverheir., ais Zeichner u.
i n n c n a i  C m i e K l ,  Werkmeister gesucht fiir alte feinste 
Tischlerei u. Innenausbau. Gel. Tischler mit allen praktischen 
Kenntnissen notwendig, flotter Zeichner, firm im Detail. 
Energisches Auftreten im Verkehr mit Personal, beste Um* 
gangsformen. Genaue Angaben m. Lebenslauf u. Bild erfor* 
derlich, da entwicklungsfahige Vertrauensstellg. Angeb. unt. 
P.W. 7313 a.d.»Innen*Dekoration«,Stuttgart*0, Neckarstr.121.

An der hiesigen

Handwerkerschule
mit den Abteilungen fiir Buchdruck, Buch* 
binderei, Metali, Malerei, Tischlerei ist die

Stelle des Direktors zu besetzen
Aus dem Handwerk hervorgegangene Per* 
sónlichkeiten mit einer umfassenden Ausbil* 
dung wollen ihre Bewerbung unter Beifiigung 
des Lebenslauf es, eines Lichtbildes, der Zeug* 
nisabschriften und eigener Arbeiten an 
den Unterzeichneten (Schulamt) einreichen.

Gebrauchsgraphiker erhalten den Vorzug.

Der Oberbiirgermeister der Stadt M agdeburg

Wiirttembergische Móbelfirma sucht jiingeren

Verkaufer
der bisher erfolgreich tatig war und mit der Schwab. 
Kundschaft umzugehen versteht. Fiir den AuBendienst 
einen tiichtigen

Akąuisiteur
(Fiihrerschein nótig). Handgeschriebene Bewerbungen 
mit liickenlosem Lebenslauf und Lichtbild sind einzu* 
reichen unter P. U. 7310 an die »Innen*Dekoration« 
StuttgarriO, NeckarstraBe 121.

In writing advertisers, please refer to »Innen-Dekoration«
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Fur die Bibliothek der Damę
B I E T E T  D I E S E R  S T A T T L I C H E  180 S E I T E N  S TARKĘ

J A H R E S B A N D  1933
EINE WERTYOLLE B E R E I C H E R U N G

Nicht nur die handarbeitende Frau, 
auch der schaffende Kiinstler
kann aus der Fiille des Gebotenen aufierst wertvolle An* 

regungen mannigfaltigster Art schópfen. D ie tausend 

Dinge schóner Handarbeiten interessieren jedermann. 

Durch ihre kunstlerischen, heiteren Formen, durch ihre 

geschmacklich schóne Verarbeitung, durch ihre Frische 

und fróhliche Gegenwart sind sie der Gunst der Frauen* 

welt jederzeit sicher

H A N D A R B E I T E N  
ALLER ART
BLATTER FOR KUNSTLIEBENDE FRAUEN

IN  W EISS G A N Z L E IN E N  E LEG A N T G E B U N *  

D E N  M IT  A B B IL D U N G E N  U N D  B E IL A G E N

PR EIS RM 1 8 .-

Y E R L A G S A N S T A L T  A L E X A N D E R  K O C H  G M B H

STUTTGART?O, NECKARSTRASSE 121

Chefredaktion und kiinstlerische Leitung: Hofrat Dr. Ing. e. h. Alexander Koch, Darmstadt 
Y erantw ortlich fur den Anzeigenteil: W . Roestel, S tu ttgart /  V erlagsanstalt A lexander Koch G .m .b.H ., D arm stadt*Stuttgart / DA 6033 I. Vj. 34.

Druck: Deutsche Verlags*Anstalt, S tu ttgart, N eckarstraBe 121/123
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DIE GESAMTE WOHNUNGSKUNST IN BILD UND WORT
H E R A U S G E B E R  U N D  L E I T E R:

H O F R A T  DR. IN G . E. H. A L E X A N D E R  K O C H

INNEN-DEKORATION
DAS BEHAGLICHE HEIM

4  6 .  J A H R G A N G  A L T E S T E  U N D  F U H R E N D E  K U  N S T Z E I T S C H  R I F T  F U R  D E N
IN N  E N  A U  S B  A U  U N D  D IE  K U N S T L E R I S C H E  E I N R I C H T U N G  V O N  
L A N D -  U N D  K L E I N W O H N  H A U S E R N ,  M I E T W O H N U N G E N ,  V O N  
G E S C H A F T S H A U S E R N ,  H O T E L S ,  R E S T A U R A N T S ,  S T A D T .  
U N D  S T A A T L I C H E N  G E B A U D E N ,  V O N  L U X U  S D A M P F E R N  U S W .

B E Z U G S P R E I S  VI E R TE LJA H R U C H  R M  6 .— /  E I N Z E L P R E I S  R M  2 .5 0  
JAN U AR -E R Ó FFN U N G S H  EFT RM 3.— Z UZOGL .  DER VER SAN  D KO STEN

E R S C H E I N T  M O N A T L I C H  B E G I N N  D E S  J A H R G A N G S  I M  J A N U A R

V E R L A G  S A N S T A  LT A L  E X A N D E R K O C H  G M B H

S T U T T G A R T - O ,  N E C K A R S T R A S S E  121 •  F E R N R U F  4 2 1 0 6

F E N S T E R -
D E K O R A TIO N E N

In u n s e r e m  V e r la g  e r s c h ie n  d a s  in t e r e s s a n t e  

und aus v ie le n  F a c h k re is e n  d r in g e n d  b e g e h r t e

Spezialheft Liber

F E N S T E R -D E K O R A T IO N E N
A nregungen  zur N e u - und U m g e s ta ltu n g  der W o h n u n g  

Mit 4 8  groBen Abbildungen

Allen Privaten, Innenarchitekten, Mobelgeschaften,d ie  

Vorhangstoffe und Gardinenfuhren, sowie allen Deko- 

rateuren, Dekorationsgeschaften diirfte dieses Vor- 

lagewerk unzahlige Anregungen bieten.

P R E I S  R M . 3 .8 0

Z u  b e z i e h e n  a u c h  d u r c h  j e d e  B u c h h a n d l u n g

V E R L A G S A N S T A L T  A L E X A N D E R  K O C H  G M B H  S T U T T G A R T
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ist fur viele von uns zum Ausspan- 

nen notwendig. Der Bewohner der 

Ebene geht in die Berge, der aus 

bergiger Gegend ins flachę Land. 

Aber uberall ist wasch- und licht- 

echte Garderobę am Platze, denn 

gerade im Urlaub ist die Bean- 

spruchung der gesamten Kleidung 

gróBer ais sonst. - Denken Sie bei 

Ihren nachsten Einkdufen daran.

Indanthrenfarbige Stoffe aus Baum 

wolle, Agfa-Travis und anderen 

Kunstseiden,Vistra und Leinen sind 

wegen ihrer unubertroffenen Farb- 

echtheit hochgeschatzt in allerWelt.

0V ^ F u ^ eÔ  ‘9un<ł ^ oi'ei e
f »,v,e0 u v

g W  *  A ,e n  «

,a *

DEUTSCHE IINOLEUM-W ERKE A .-G . BIETIGHEIM WURTT.

D A S  K E N N Z E I C H  E N  F U R  

GESCHMACK U N D  QUALITAT

a n fp v u d )0 b o U c  l a u f e r

verlangen Mobel m it dieser 

Schutzmarke

WILHELM RENZ MÓBELFABRIK BÓBLINGEN  

B E I  S T U T T G A R T

1935. V II, I I
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A n d e r u n g  d e r  L e i p z i g e r  
M e s s e o r d n u n g

Auf Antrag des Prasidiums des 
Leipziger MeBamtes hat das Sach- 
sische Wirtschaftsministerium eine 
vorgeschlagene Anderung der Leip
ziger Messeordnung genehmigt.

Die wesentlichen Anderungen 
sind folgende:

§ 2 erhalt folgenden Absatz: Fir- 
men, die sich in Konkurs befinden, 
ist die Teilnahme an der Leipziger 
Messe nur gestattet, wenn sie sich 
aus wirtschaftlichen und sozialen 
Riicksichten rechtfertigen laBt. 
Uber die Zulassung entscheidet das 
Leipziger MeBamt auf Grund eines 
Gutachtens der fiir den Sitz der 
Firma zustandigen Industrie- und 
Handelskammer. Gegen den Be- 
schluB des Leipziger MeBamts ist 
innerhalb einer Frist von zwei Wo- 
chen die Beschwerde an das Sach- 
sische Wirtschaftsministerium zu- 
lassig, dessen Entscheidung end- 
gultig ist.

§ 3 Abs. 3 erhalt folgenden Zu- 
satz: Die Herausgabe von Kisten 
oder sonstigem Verpackungsmate- 
rial vor dem SchluB der Messe ist 
den MeBraumvermietern verboten.

§ 4 erhalt folgenden neuen fiinf- 
ten Zusatz: Soweit nach den vor- 
stehenden Bestimmungen den Aus- 
stellem der Verkauf von Mustern 
verboten ist, macht sich bei Zu- 
widerhandlungen auch der Ein- 
kaufer strafbar.

§ 5 erhalt folgenden neuen zwei- 
ten Absatz: Photographische Auf- 
nahmen von MeBstanden sind nur 
mit Genehmigung des Leipziger 
MeBamtes zulassig. Ausgenommen 
sind Aufnahmen einzelner Stande 
durch dereń Inhaber oder mit Ge
nehmigung der Inhaber. Das Leip-

Jscrt

6 « m e  L n m € R n

6cHT6€i6\«BÓi€n<n

NEU!

D e in e
K a m e ra
g e l i t
K elcl v e r d i e n e n

Ihre fotografischen A ufna hm en 
sind Geld weri ! Wollen Sie das 
nicht ausnutzen ?

Auf der ganzen Welt gibt es Absatzquellen fu r  Ihre Fotos. 
Und viele Foto-Arnateure verdienen sich monatlich Geld, 
indem sie ihre Aufnahmen den Interessenten anbieten.
Das Buch „Deine Kamera geht Geld verdienen“ sagi 
Iknen, wie S e Ihre Fotos am besten verzuerten, und bringt 
Ihnen vor allem wichtiges Adressenmattrial, wo gute Aus-
sichten bestehen.
Sie erhalten das Buch fu r  y j Pfennig durch jede Buch-  und 
Fotohandlung oder direkt vom Yerlag. Die kleine Ausgabe 
macht sich bald tausendfach bezahlt.

Unsere weiteren Biicherfur den Foto-Amateur:
Ri ch t ig e s  E n tw ic k e ln ,  das Buch fu r  jeden, der 
seine Aufnahmen selbst entwickelt oder es lernen will, 
von Gerhard Isert. Preis i  Mark.
Panchrov ia t i sche Fotograf ie ,  das Buch des mo- 
dernen Fotoamateurs, von Gerhard Isert. Preis Pfg.

G.Hirtli Verlag AG.,MiincJien 2 KO
Agenłurtn in:
Bloemendaal, Budapest, Haida, St. Gallen, Paris, lVien. Zagreb.

ziger MeBamt entscheidet im Ein- 
vernehmen mit den jeweils in Frage 
kommenden MeBhausinhabern.

O r n a m e n t i e r t e  M ó b e l

Selbstverstandlich sind die heute 
ornamentierten Mobel nicht ein- 
fach Nachahmungen der Mobel aus 
der vorigen Generation, selbstver- 
standlich wirken sie in keiner Weise 
etwa altmodisch. Wenn man auch 
mit den gleichen Mitteln arbeitet, 
so hat man doch dabei einen neuen 
Stil gefunden, der das Behagliche 
und Gemiitliche jener alten Móbel 
mit dem Stil-Empfinden unserer 
modernen Zeit aufs gliicklichste ver- 
eint. Sie sind also durchaus modern, 
diese neuen ornamentierten Móbel, 
nur ohne die strenge Sachlichkeit. 
Und da Hunderte, ja Tausende von 
talentierten Holzkiinstlern, die mit 
kunstsinniger Handfertigkeit hand- 
geschnitzte Ornamente, Intarsien 
und Holzmosaiken schaffen, nur 
darauf warten, daB ihnen Gelegen- 
heit gegeben wird, ihr Kónnen zu 
beweisen, sei allen, die sich Móbel 
kaufen wollen, empfohlen: LaBt 
euch unbedingt auch ornamentierte 
Móbel vorfiihren, uberzeugt euch 
selbst durch den Augenschein, wie 
schón sie sind und wie behaglich 
sie wirken!

25 3 HHRE SCHIARAFFIA MRTRRTZEN

Freibewegliche ineinanderverschlungene Einzelfedern
m it pat. Innengelenk und pat. Innenrahm en sind die G aranten fu r richtige 
K onstruktion der Schlaraffia-Federeinlage fu r M atra tzen  und Polsterm dbel. 
V erlangen Sie V erkaufsunterlagen uber die , ,heizbare“  Schlarafńa^M atratze.

Schlaraffia>Werke, YC^upperial / Berlin / Munchen

PrivatlEUtE allein in Deutschland 
sind zufriedene SCHLARAFFIABesitzer

Wirklich vorteilhaft einkaufen
k o n n e n  S i e  n u r d a n n ,  w e n n S i e s i c h d u r c h e i n e n B e s u c h d e r

LE IP ZIG E R  H E R B S TM E S S E  1 9 3 5
vom 25. bis einschliefilich 29. August

d a v o n  u b e r z e u g e n ,  w a s  d i e  A u s s t e l l e r s c h a f t

DIS KUNSTGEWERBES
a n  l e t z t e n  N e u h e i t e n  a n b i e t e t l

Verlangen Sie noch 

heute A usk iin fte  v o m : L E IP Z IG E R  M E S S A M T  /  L E IP Z IG
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Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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P r e is a u s s c h re ib e n  
f i i r  W e g w e is e r

Die Thuringische Landesstelle 
fiir Handwerksforderung in Weimar 
veranstaltet gemeinsam mit den 
Thiiringischen Handwerkskammern 
einen Wettbewerb zur Erlangung von 
Entwiirfen fur Wegweiser und Weg- 
schilder aus Holz. Das Preisaus
schreiben verfolgt den Zweck, dem 
Holzbildhauer-, Holzschnitzer- und 
Drechsler-Handwerk neue Anre
gungen zu geben und die Ausfiih- 
rung kunstlerischer Wegweiser und 
Wegschilder zu fórdern.

Thiiringen ais Wald- und Holz- 
land ist besonders geeignet, die Vor- 
aussetzungen zu bieten, gut ge- 
staltete und originelle Wegweiser 
in seiner Landschaft heimisch zu 
machen.

Die Wanderwege im Thiiringer 
Wald und in der Rhon, die Pfade in 
den Talern der Fliisse, Bache und 
Seen, die StraBen zu den Kurorten, 
den Dórfern und Stadten verlangen 
nach solchen Wegweisern, die sich 
in die Landschaft einordnen und 
ihr eine gewisse Abrundung geben. 
So verschiedenartig die Gegend und 
die Landschaft ist, so reizvoll kann 
ein schópferisch gestalteter Weg
weiser oder ein Wegschild zur 
handwerklichen, kiinstlerischenund 
symbolischen Leistung werden.

Die Wettbewerbsunterlagen sind 
gegen Einsendung von RM. —.25 
von der Landesstelle fiir Hand- 
werksfórderung in Weimar, 
SchwanseestraBe 41, zu be- 
ziehen.

S i id w e s td e u ts c h e  B i iro -  
A u s s te l lu n g ,  F ra n k fu r ta .M .  

12. - 2 0 .  O k t o b e r  1 9 3 5

Der Reichsverband des Biiro- 
maschinen- und Organisations- 
mittelhandels veranstaltet auf dem 
Festhallengelande zu Frankfurt 
a. M. vom 12. bis 20. Oktober 1935 
eine Siidwestdeutsche Biiro-Aus- 
stellung. Dies ist die einzige Aus- 
stellung fiir alle Arten von Biiro- 
maschinen nnd Organisations- 
mittel, welche in diesem Jahr inner- 
halb Deutschlands durchgefiihrt 
wird. Auskiinfte erteilt das MeBamt 
Frankfurt a. M. 17, Haus Offen
bach, Hohenzollernplatz 47. Der 
gesunde wirtschaftliche Aufbau 
eines dicht bevólkerten Hinter- 
landes, das von einem uberaus 
lebenskraftigen Einzelhandel durch- 
setzt ist, und die vorziigliche Lagę 
Frankfurts inmitten des siidwest- 
deutschen Wirtschaftsbezirkes ge
ben der Ausstellung ihre besondere 
Bedeutung. Die ersten Mitteilungen 
iiber die Ausstellung haben so auch

MHZ-Holz-Vorhangschienen
Le ich te r und ruh iger Lauf — S ch riftlich e  Ga- 

rantie  fUr H a ltba rke it

Auskunft und P rospekte  durch :

M H Z -V e r k a u fs z e n t r a le  E. R e is s e r ,  

S tu t tg a r t -O  2 ,  P is c h e k s tr a B e  3  a

F ab rikw e rks ta tten  und Z w e igbu ro :

B e r l in  S 0 3 6 ,  A p e l t  & G e r n a r t ,  A d a lb e r t s t r .6  

K e m p te n  (B a y e r n ) ,  C h r is t ia n  B o tz e n h a r d t

S a s  ifi
Bergverlag*A r chiv

©aus Hfnsebttro; auf tier ©ofn
D b c r j o cf) be: Jpinbelang, 1150 m am Slbolf^ifler^af 

S a s  ift

3&ufm €ri)olttng> Cntfpanmmg
i n m i t t e n  e i ne r  berr l id>en S e r g m e l t  am ©onnen^ang $unfrf)en prdtf>» 
figem ^ocfiroalb. 23on JRuncben aus etma 2l/2 ©funben ©fenbafcnfa^rf bis 
3mmcnjlabf-0ontbofen, bann iiber ̂ inbelang bequeme 2Iutofabrt bis t>ors ̂ aus. 
Dleujeitl. 3nneneinrid)fung (erbauf 1933/34), fliep. roarmes u. falfes UBaffer in 
allen 3 immern. 2BaIbru^epIa$ /  3I?oorfreibab /®aber /  Sufrfjen / Ciegeferraffen 
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ihre Wirkung nicht verfehlt; die 
Platznachfrage hat bereits lebhaft 
eingesetzt, so daB mit einer ein- 
drucksvollen und erfolgreichen Ver- 
anstaltung zu rechnen ist.

D ie  A u s s ic h te n  d e r  L e ip z i -  
g e r  H e rb s tm e s s e  im  Lichte  
d e r  a u B e n p o l i t is c h e n  S i-  

tu a t io n

In Nr. 7/8 vom i i . Juni der Zeit- 
schrift »Die neue Wirtschaftc, die 
dem Exportland Sachsen gewidmet 
ist, macht Dr. Raimund Kohler, der 
Prasident des Leipziger MeBamts, 
grundsatzliche Ausfiihrungen iiber 
»Die Aussichten der Leipziger 
Herbstmesse 1935 im Lichte der 
auBenpolitischen Situation«. Ein- 
dringlich ist, so erklart Dr. Kohler, 
von oberster Stelle immer wieder 
darauf hingewiesen worden, daB 
jeder deutsche Industriebetrieb, 
auch der, der so gut wie nichts ins 
Ausland liefert, aufs sorgfaltigste 
priifen muB, ob er nicht doch am 
Ausfuhrgeschaft teilnehmen kann. 
Die Leipziger Messen sind Zeugen 
dafiir, wie gerade aus den schwer 
notleidenden typischen deutschen 
Exportindustrien Unternehmer fiir 
Unternehmer in Leipzig immer 
wieder in diesem von der Fiihrung 
geleiteten Kampf zur Stelle sind 
nnd ihre Pflicht tun. Es gibt Bran- 
chen in dem Verzeichnis der Leip
ziger Ausstellergruppen, zu denen 
neue Firmen nicht mehr stoBen 
kónnen, weil es in ihrem Bereich 
keine Fabrikanten gibt, die noch 
nicht ihren Stand in Leipzig hatten.

Das ist Nationalsozialismus der 
Tat! Und das muB auch einmal 
hervorgehoben werden, besonders 
weil man manchmal hórt, die Leip
ziger Messe sei »irgendwie doch eine 
liberalistische Angelegenheite, man 
nehme es, wie man es wolle. Libe- 
ralistisch ist die Leipziger Messe 
ebensowenig, wie es die ganze 
deutsche Ausfuhrwirtschaft ist. 
Man sollte nie vergessen, daB die 
wichtigste Person in Leipzig, Seine 
Majestat der Einkaufer, aus haupt- 
sachlich nach liberalen Grund- 
satzen regierten fremden Staaten 
kommt. 22 000 auslandische Kaufer 
hat die Leipziger Fruhjahrsmesse 
1935 gesehen; das sind 22000 Men- 
schen, die in nuchternem, rigo- 
rosem Kampf um Preis und Qua- 
litaten fiir sich herauszuholen 
suchen, was sie nur konnen. Daher 
muB Aufgabe derer sein, die in 
Leipzig an der Front stehen, sich 
in jeder Form diesem Kampf ge- 
wachsen zu zeigen.

Am 25. August beginnt die Leip
ziger Herbstmesse 1935. Die Lagę

In writing advertisers, please refer to »Innen-Dekoration«
III
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des internationalen Geschaftes ist 
alles andere ais rosig. Wie werden 
sich bis dahin die Wahrungsver- 
haltnisse weiter entwickeln? Wer
den die Handelsvolumen der ein- 
zelnen Lander noch starker ein- 
schrumpfen? Wenn jedes Land nur 
noch seinen dringendsten Bedarf 
deckt, so konnen unter Umstanden 
die Salden der Handelsbilanzen aus- 
geglichen werden; die Volkswirt- 
schaften der einzelnen Staaten aber 
werden ruiniert. Die internationale 
Geschaftswelt hat nicht mehr das 
richtige Zutrauen zu den amerika- 
nischen Bedarfsweckungsmethoden 
aus der Zeit der »prosperity«, zu der 
Wirkungskraft einer reiBerischen 
Reklame, wie sie den spatkapita- 
listischen Konjunkturtaumel der 
Nachkriegsjahre beherrschte. So 
bleibt eine Móglichkeit zu zusatz- 
lichen Geschaften nur dort, wo 
nicht nur der Handler fur den Kauf 
seiner Ware Reklame macht, son- 
dern wo vor allem die Ware fur sich 
selbst wirbt. Es muB daher immer 
wieder unsere Sorge sein, die Vor- 
ziige und die besondere Qualitat des 
deutschen Erzeugnisses der Welt in 
vollendeter Darbietung vor Augen 
zu fiihren.

Das aber ist die spezifische Auf- 
gabe der Leipziger Messe. Nur wirk- 
liche Neuheiten, neue Muster, neuer 
Geschmack, neue Gerate, wie sie 
auch die kommende Herbstmesse 
wieder in groBer Fulle bringen 
wird, konnen die Mittel fiir eine 
Ausweitung der gegenseitigen Han- 
delsvolumen mit unseren Abneh- 
merlandern sein. Dazu gehort ein- 
mal, daB es gelingt, móglichst viel 
auslandische Kaufleute tatsachlich 
an die Messe heranzufiihren, und 
zum anderen, wirtschaftspsycho- 
logisch dafttr zu sorgen, daB Kauf- 
stimmung entsteht und die Willig- 
keit, gerade deutsche Erzeugnisse 
zu erwerben, wieder wachst. Die 
Zeit, so kann man heute wohl

S T I L M O B E L
nach deutschen, englischen, hollan- 
dischen,franzosischen,italienischen 
Originalen und nach Zeichnungen

JULIUS ZWIENER
G. M.B.H.

K U N S T M Ó B E L F A B R I K

Berlin SW 68, ZimmerstraBe 94

S O E B E N  E R S C H I E N :

Das europaisclie Theater 
im Mittelalter 

und in der Renaissance
Von Univ.-Prof. Dr.HansHeinr. Borcherdt,Munchen
M it  119  A b b i l d u n g e n
Preis broschiert 11.50 RM, gebunden 12.50 RM

W ahrend die bisherigen Theatergeschichten vom kultur* 
geschichtlichen Standpunkte geschrieben wurden und 
eine Fiille von historischem  Einzelmaterial nebeneinander* 
stellen, versucht das vorliegende Buch dieses M ateriał 
neu zu ordnen und zu einer K unstgeschichte des Theaters 
vorzustoBen. M itte lalter und Renaissance, zwei grund* 
verschiedene K unstrichtungen, sind gegeniibergestellt. 
Innerhalb der Einheit, die durch das Problem des Zeitstils  
gegeben ist, zeigt sich die V erschiedenheit des National* 
stils, der hier zum ersten  Małe in aller Scharfe herausge* 
arbeite t ist. Aus der gemeinsamen W urzel des kirchlichen 
Spieles des M itte lalters entw ickeln sich in Deutschland, 
Frankreich, England und Italien grundverschiedene For* 
men der D ram atik, des theatralischen Raumes, der 
Dekorationen, des Kostiims und des Schauspielstils. Ger* 
manische und romanische Theaterform  tre ten  sich gegen* 
iiber. Die Erneuerung des antiken Dramas und Theaters 
fiihrt dann zu vólliger W andlung. Italien entw ickelt nun 
die Bildbiihne, die die Grundlage der modernen Opernbiihne 
wird. In den N iederlanden ruhen die W urzeln zur Um* 
formung der germanischen Stilbiihne. Auf deutschem 
Boden zeigt sich das Ringen zwischen m ittelalterlicher 
T radition  und neuzeitlicher G estaltung, worin der innerste 
Kern der deutschen Renaissance zu suchen ist. 119 Ab* 
bildungen veranschaulichen die Darstellung und zeugen 

Zu von der inneren V erflochtenheit zwischen bildender
beziehen Kunst und Theater. So weist das Buch der Theaterge* 
durch alle schichte neue Wege. Es darf durch die Allgemeinheit der 
Buchhand* Problemstellung iiber den Kreis der Theaterw issenschaft 
Iungen. hinaus allgemeine Beachtung und Interesse beanspruchen.

Y B R Ł A G  J . J . W E B E R ,  Ł E I F Z I G  C l

schon sagen, wird allmahlich reif 
dafiir. Wir diirfen daher von der 
Herbstmesse 1935 wieder mehr auf 
dem Exportgebiet erwarten, ais 
ihre Vorgangerinnen gebracht ha- 
ben. Der Auslandsbesuch wird be- 
stimmt besser sein ais im Vorjahr. 
Das ist eine erste Frucht der star- 
ken, entschlossenen und im Aus- 
lande von tiefstem Eindruck be- 
gleiteten AuBenpolitik des Fiihrers, 
der in seiner aktiven Arbeit am 
europaischen Frieden den Boden 
bereitet hat fiir die restlose Beseiti- 
gung auch jeder wirtschaftlichen 
Diskriminierung Deutschlands, wie 
sie seit Versailles bestanden hat und 
nach den Marztagen 1933 in den 
Boykottbestrebungen wieder be- 
sonders aufflackerte. Die gerade 
Politik des Fiihrers macht auch fiir 
die Exportarbeit in Leipzig die 
Bahn frei!

♦

A u s la n d s a n e r k e n n u n g  
e in e s  d e u ts c h e n  

A r c h i te k te n

Bei dem internationalen Sied- 
lungswettbewerb der Schuhfabrik 
BATA A.-G. in Zlin (Tschecho- 
slowakei) wurde das Siedlungs- 
projekt des Architekten Emanuel 
Josef Margold, Berlin, ausge- 
zeichnet. Dieser Erfolg ist um so 
bemerkenswerter, ais in dem Preis- 
richter-Kollegium unter anderem 
auch der franzósische Architekt Le 
Corbusier anwesend war. Es ist 
dies daher nicht nur ais eine persón- 
liche, sondern ais Anerkennung des 
heutigen deutschen Kunstwollens 
zu werten.

Der Premierminister von Tas- 
manien, Mr. G. Ogilvie, der an- 
laBlich der Jubilaumsfeierlichkeiten 
in London Berlin besuchte, emp- 
fing den Architekten Emanuel 
Josef Margold, um mit ihm ver- 
schiedene Bauvorhaben in Tas- 
manien zu besprechen.

Lest den

die groBe politisch-satirische W ochenschrift, dereń standige 

Mitarbeiter die weltberiihmten Karikaturisten Karl Arnold, 

O laf Gulbransson, E. Schilling, W ilhelm  Schulz, E.Thóny sind.

Vierteljahresabonnem ent RM. 7.—, durch die Post oder direkt

S I M P L I C I S S I M U S  V E R L A G  G M B H ,  M U N C H E N  1 3  • P O S T S C H E C K :  5 8 0 2

Priere de citer la revue »Innen-Dekoration«
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H. H. LO TTG EN —KOLN »HAUS F.« BL1CK AUS DER GARTENHALLE

EIN WOHNHAUS AM ERZGEBIRGE

Die verstandige, iiberzeugende Form, die der 
W ohnbau unsrer Zeit nach langem Ringen er- 

arbeitet hat, stellt sich in dem Einfamilienhause F., 
das der Kolner Architekt H a n s  H e i n z  L i i t t ge n  am 
FuBe des Erzgebirges errichtet hat, in klarer Weise 
dar. Ein satter, doch zugleich bewegter und heiterer 
Baukorper ist entstanden, der sich nirgends selbst- 
gefallig »vortragt«, der aber unmittelbar einleuchtet 
ais ein durchdachtes Gebilde von edler und ange- 
nehmer Erscheinung. Klar und ohne Umschweife 
tritt in ihm die Lebenshaltung des heutigen Kultur- 
menschen hervor; das Formale, das Gestaltende be- 
schrankt sich auf die wachę Durchfiihrung eines ein- 
fachen Wohlklangs in Linien und Verhaltnissen. Das 
Schone erscheint vorzugsweise in Gestalt von Ord- 
nung und Ruhe.

Das Haus F. war fur eine zahlreiche Familie (Ehe- 
paar mit drei Kindern) und fur ein betont geselliges 
Leben einzurichten. Der Sportfreude der Bewohner 
und ihrem naturfreundlichen Sinn, der nach móg- 
lichst ausgiebiger Beriihrung mit Luft und Licht ver- 
langte, war Rechnung zu tragen. Eine sorgfaltige 
Planung wurde diesen Anforderungen gerecht. Das 
Haus wurde vor allem reich mit freien Austritten

ausgestattet und dabei iiberall beim Sitzen im Freien 
der nótige Schutz gegen die Luftstromungen der Ge- 
birgslage sichergestellt. Zugleich sind diese Terrassen 
dem Baukorper organisch einverleibt und bleiben ihm 
ais Glieder fest verbunden. Ein schónes Ineinander- 
greifen der Teile findet statt, wenn zum Beispiel das 
Herrenzimmer im ErdgeschoB in der Tiefe der West- 
terrasse aus dem Baukorper vorspringt und damit 
zweierlei erreicht: fur sich das breite Fenster zur Siid- 
sonne, fur die Terrasse die Deckung gegen Norden.

Fur die Gesamterscheinung des Baues ist neben 
der lebendigen Gliederung die Behandlung der Mauer- 
flache (weiBer Grobputz mit blaugrauem Bruchstein), 
ferner des Daches (grauer Schiefer), der Fenster und 
AuBentiiren (dunkle Bronze) wichtig. Vor der West- 
terrasse liegt das ausgiebig bemessene Schwimm- 
becken. Ein Steinsockel an seinem Rande tragt einen 
wasserspeienden Riesenfisch, auf einer Kurve wie auf 
einer Woge schwimmend aufmontiert; es ist eine ein- 
drucksvolle Arbeit des Kolner Bildhauers W. Meller.

Das ErdgeschoB faBt in schoner Gliederung die 
groBziigig bemessenen Wohn- und Gesellschafts- 
raume mit den W irtschaftsraumen zusammen. Durch 
eine Yorhalle mit Kleiderablage gelangt man in die
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ARCHITEKT HANS HEINZ LClTTGEN —KOLN »HAUS f.«  ANS1CHT VON OSTEN (RuCKSEITE)

Gartenhalle, und von da in die groBe W ohnhalle. 
Beide Raume samt dem benachbarten Herrenzimmer 
óffnen sich mit breiten Fenstern nach Westen, wah- 
rend das Speisezimmer sich nach hinten (Osten) an 
die Gartenhalle anschlieBt und so, durch eine An- 
richte, m it der Kiiche in Verbindung tritt. -  Im Ober- 
geschoB befinden sich, rings um eine Vorhalle ange- 
ordnet, das Elternschlafzimmer m it anschlieBender 
Sportterrasse, die drei Kinderzimmer, die Gaste- 
zimmer sowie ein W ohnraum, dem ebenfalls eine 
Terrasse vorgelagert ist. Im DachgeschoB steht ein 
groBer Raum fiir das Spiel der Kinder (Tischtennis, 
Filmvorfiihrungen usw.) zur Verfiigung.

In der Ausstattung der Innenraume kommt iiberall 
ein kraftiger Sinn fiir gediegenes W ohnbehagen zur 
Geltung, verbunden mit Freude an echten, schónen 
Werkstoffen und klaren Formen. Es ist ein im besten 
Sinne mannlicher Geist, der das Ganze durchwaltet. 
In der W ohnhalle (Abb. S. 220/21) sieht man die 
wuchtige Balkendecke, die straffe Fiihrung der 
Truhen, die ruhevolle Haltung der Wandflachen, die 
ausladenden Formen aller Sitzmóbel im Sinne dieses 
kernigen Geschmacks wirken. Dazu stimmt das Holz- 
werk (braune Kiefer m it m atten Messingbeschlagen), 
die aus Travertin gemauerte Feuerstelle, der Kork- 
plattenbelag des Bodens mit dem Schachbrettmuster 
und den ernsten, sanften Farben braun und beige. 
Eine heitere Notę, diesem Ernst begegnend, erscheint

jedoch in dem gebliimten Bezugstoff der Polstermóbel.
Das Tochterzimmer (Abb. S. 222/23) zeigt in seiner 

hiibschen Gliederung, die sich aus der Verbindung 
von Arbeits- und Schlafraum ergibt, vieles von dem 
besonderen Reiz des vereinfachten, behelfsmaBigen 
Wohnens. Das Bett, das tagsiiber ais Sofa dient, die 
niederen Umbauten mit offenen und geschlossenen 
Fachem, der plauderhaft gestaltete Schreibtisch, die 
hilfreichen Schranke, Schubladen und Ablegeflachen 
iiberall geben ein anziehendes Bild, das von den 
Farben im Raum (weiBes Linoleum am Boden, rose- 
farbener Schleiflack an den Móbeln) unterstiitzt wird. 
Dasselbe gilt vom Sohnzimmer (Abb. S. 225). Es hat 
eine Schlafnische; der Arbeitsplatz ist m it dem 
Btichergestell dahinter und den zahlreichen offenen 
Fachem  am Schreibtisch ungemein behaglich auf- 
gebaut. Holz kleidet den ganzen Raum warm aus; 
es ist gebeizte Riister, auch an den Móbeln; der 
Boden ist m it griinem Linoleum belegt; hiibsch und 
landlich schmiickt das karierte Leinen der Vorhange 
den Raum, ohne seine Stimmung zu stóren.

Wieder ins ErdgeschoB fiihrt die Abbildung Seite 
224, welche die Biicher- und Kaminwand im Herren
zimmer zeigt. Holzwerk (geraucherte Eiche) umgibt 
ais Biicherregal und Vertafelung den ganzen Raum 
in Zweidrittelhóhe und umkleidet auch den Kamin, 
der m it Fliesen in Goldglasur belegt ist und dessen 
Feuergerate aus m attem  Messing bestehen. Der Kamin
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ist mit Bildernische 
und seitlichen Bii- 
chernischen, unter 
denen sich ver- 
schlossene Facher 
fiir Rauchzeugund 
Trinkbares befin- 
den, zu einem 
gemiitlichen, Leib 
und Seele anspre- 
chenden Ganzen 
zusammengefaEt. -  
Im Speisezimmer 
(Abtildung S. 226) 
herrscht im Holz- 
werk Makassar- 
Ebenholz; hervor- 
zuheben ist na- 
mentlich das wuch- 
tigeBiifett, das sei- 
nen Platz in der 
Fenstertiefe gefun- 
den hat und dem 
groBe rundę Sil- 
berbeschlage zum 
Schmuck werden. 
Schwarzes Linole
um, m it einem

dichten Teppich belegt, 
deckt den FuBboden; 
das reiche Blumen- und 
Rankenmuster der Lei- 
nenvorhange hellt die 
ernste Stimmung des 
Raumes auf.

Strenge, einfache For- 
men herrschen im Schlaf- 
zimmer der Eltern (Abb. 
S. 228), das m it seinen 
Móbeln in hellem Ahorn 
und dunklem Birnbaum, 
mit seinem Bodenbelag 
aus beige Velours und 
seiner feinen japanischen 
Gras-Tapete gewahlte 
Materialwerte aufweist. 
Im Ankleidezimmer der 
Hausfrau (Abb. S. 229), 
dessen Schrankwand die 
Frisiertoilette einschlieBt, 
sowie in den Flur- und 
Schrankraumen bekun- 
det sich durchgehends 
derselbe Geist der ge- 
diegenen, lieber straffen 
ais spielenden Gestal- 
tung. — HEINRICH R1TTER

ARCHITEKT H. H. LOTTGEN-KOLN »FRQHSTQCKSTERRASSE« SUDOST-ECKE DES HAUSES F.
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LUST AM RAUM

Es gibt eine Lust am Raum, die sich dreifach glie- 
dert: ais Lust am Raum-Empfinden, Lust am 

Raum-Erfiillen und Lust am Raum-Gestalten.
Die Lust am R a u m - E m p f i n d e n  kennen wir alle 

vom Landschaftserlebnis her, in welchem sie oft eine 
entscheidende Rolle spielt. Raumgliederungen mit 
dem Auge abzutasten, von einem Felsen libers Tal 
zum jenseitigen Berghang hiniiberzublicken, eine 
Waldlichtung, eine Bucht am See ais geschlossenen 
Raum zu erleben, bereitet dem auBeren und inneren 
Sinn eine fiihlbare Befriedigung. Die Gartenkunst 
friiherer Zeiten, namentlich die franzósische des 18. 
Jahrhunderts, war ausschlieBlich auf eine wechsel- 
reiche, oft von Uberraschungen durchsetzte Folgę 
bestimmter Raumeindriicke angelegt. Unschwer ist 
dabei zu erkennen, daB auch die Freude an einem 
schon gefiihrten Innenraum  m it der gleichen Ur- 
beziehung zum Raum zusammenhangt, die im land- 
schaftlichen Raumerlebnis mitspricht. Denn jene 
Raumbilder in franzosischen Garten, aus geschnitte- 
nen Laubmauern aufgebaut, sind ebensogut Innen- 
raume wie ein Saal oder ein Architekturplatz. -  Man

kónnte auf den Gedanken kommen, Raumfreude sei 
im Grund nur eine Freude am schónen Verhaltnis 
sichtbarer Dinge zueinander, das Raumliche spiele in 
dieser Freude keine grundlegende Rolle. Aber denkt 
m an sich das, was einen gegliickten Innenraum  oder 
einen mustergiiltigen Architekturplatz um rahm t und 
erfiillt, in eine einheitliche Flachę gebracht, so merkt 
m an: es ist ganz offensichtlich die Raumt i e f e ,  die 
dem Raumerlebnis seine entscheidende Wiirze gibt.

W orauf kann das beruhen? Gibt es tatsachlich 
eine Urbeziehung des Menschen zur Raumtiefe?

W ir spiiren etwas von dieser Urbeziehung, wenn 
wir von freier W alderhohe einen Blick in die unge- 
messene Weite eines Berglands, einer iiberrauchten, 
stromdurchblitzten Ebene tun. Es lost sich da etwas, 
das bisher in uns gefangen lag. Die Seele in uns greift 
endlich frei hinaus in den nicht mehr beengenden 
Raum ais in das Einzige, das ihr entspricht und 
worin sie zu einem genuBreichen Ausdehnen kommt. 
Die Form der Raum anschauung hat etwas zu tun 
m it der Art, wie der Mensch sein eignes Inneres er- 
lebt. Und der g e g l i e d e r t e  Raum hat etwas zu tun
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mit der Art, wie wir die Gliederungen, die Tiefen- 
staffelungen innerhalb unsres Gemiits anschauen. 
Unser Selbsterlebnis ist im Wesen raumlich geartet; 
von ihm her kennen wir den Raum und die Tiefen- 
dehnung mit einer ech ten friihen Vertrautheit.

Deswegen rufen Raumeindriicke so ungemein 
leicht bestimmte Seelenstimmungen hervor. Und 
ebenso beruht auf dieser engen Verbindung zwischen 
Seele und Raum die bekannte franzosische Begriffs- 
bestimmung der Landschaft ais eines Seelenzustandes. 
Im verschwiegeneren Sinne gilt das fiir jeden faB- 
baren, begrenzten Raum iiberhaupt, der irgendwie 
das MaB hat, daB der Mensch sich in ihm bewegen 
kann. Das Driickende und das Erhebende, das Damp-

fende, MaBigende und das Anregende, ja Berau- 
schende, das Zerstreuende und das Sammelnde, zur 
Frómmigkeit Stimmende -  all dies dringt auf keinem 
Wege unm ittelbarer in die Seele ein ais auf dem 
Wege des Raumerlebnisses.

Die Lust am R a u m - E r f i i l l e n  wird wirksam, in
dem wir uns angesichts eines ausdrucksvollen Rau- 
mes unwiderstehlich verlockt fiihlen, ihn leiblich 
auszukosten, ihn nach allen Seiten abzuschreiten. 
Tanz, Schauspielkunst — was sind sie in gewissem 
Sinne anderes ais Erfiillungen, Durchwirkungen und 
Sinngebungen von Raumen ? Steht ein groBer Schau- 
spieler auf der Biihne, so glauben wir mit Handen 
greifen zu kónnen, wie seine Reden und Gebarden
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den Raum gliedern, ordnen und bedeutsam machen, 
wahrend um einen unbegabten Schauspieler der 
Raum ais ein toter Rohstoff liegen bleibt und uns 
MiBbehagen bringt. Beim Betrachten von Raum- 
bildern denken wir uns stets m it Neugier, m it Er- 
lebnishunger in den Raum hinein. Das abgebildete 
Zimmer geht uns nichts an, wir werden es nie in 
W irklichkeit betreten -  aber wenigstens in der Vor- 
stellung wollen wir uns in ihm bewegen.

Das Dritte ist die Lust am R a u m - G e s t a l t e n .  
Eine tiefe Befriedigung bereitet schon dem Kind das 
Hiittenbauen, das Zimmerbauen. Wie schwelgt es in 
lustvollen Raumgefiihlen, wenn es sich eine Hóhle 
am Sandhang gegraben oder aus Kisten ein Haus ge- 
baut hat, in dem es »wohnen« k an n ! Alljahrlich wird

an W eihnachten fur das kleine Madchen die Puppen- 
stube vom Boden heruntergeholt und vom Kinde neu 
eingerichtet. Im spateren Leben vollends ist das Ein- 
richten des ersten Heims und dann die Umgestaltung 
bei Umzugen ein Fest, das tiefe Befriedigung spendet. 
Es gabe keine »Bauwut« bei Fursten und andern Ge- 
waltigen der Erde, wenn nicht ein Element Lust, ja 
ein Element Rausch im Raumgestalten lagę. Das 
eigne Haus -  welch ein Hohepunkt, welch eine 
Vollendung der Lebensarbeit! In der eignen Gestal- 
tung eines Hauses, einer W ohnung, eines Raumes 
empfinden wir am tiefsten, daB wir etwas geleistet, 
daB wir ein Stiick W elt organisiert haben. Das ist 
die Freude, die dem Architekten, dem Bauherrn, 
der Hausfrau geschenkt ist. -  W il h e l m  m ic h e l
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BEHAGEN UND SAMMLUNG

W er vom Leben viel umgetrieben worden ist durch 
wechselnde Zustande und W ohnorte, und wer 

dabei irgendwo ein Haus wuBte und darin ein Zimmer, 
wo am Fenster im freundlichen Licht s e i n  Arbeits- 
tisch stand, umgeben von den treuen Freunden, den 
Biichern -  dem hat gewiB oft ein Heimweh nach 
diesem Platz das Herz geriihrt. Mitten im Brausen 
einer fremden GroBstadtstraBe oder im Schwirren 
eines Gesprachs zwischen Musik und Glaserklirren 
iiberfiel es ihn, daB er das Uneigentliche, das Ge- 
spenstische des larmenden Treibens empfand. Das 
Bose eines Daseins in der Zerstreuung kam ihm zu 
BewuBtsein, und groB stand vor ihm der W ert auf, 
den jede Stunde ruhiger Sammlung fiir den Aufbau 
unsres inneren Lebens besitzt.

Denn in diesen Stunden, auch wenn es nur Stunden

eines »muBigen« Behagens sind, verdichtet sich unser 
Wesen. Es sattigt sich mit Eigenheit, es ladt sich wie 
ein Akkum ulator m it Selbstkraften; und nur mit 
dieser Ausriistung kann es die Beanspruchung durch 
das Vielfaltige, die eine wirkliche, tagliche Aufzette- 
lung des Gewebes unsrer Personlichkeit ist, unge- 
fahrdet iiberstehen.

Behagen im eignen Heim ist nicht Luxus, es ist 
im Betrieb des inneren Lebens genau so unentbehr- 
lich wie im W irtschaftlichen die Einnahme neben 
der Ausgabe. W as man ein schónes Heim nennt, ist 
nicht eine Sache des sogenannten asthetischen Ge- 
nusses; es ist ein Lebenswert erster Ordnung, um den 
es sich zu ringen und selbst zu kampfen lohnt. Und 
»schón« ist ein Heim nur dann, wenn es seinem Be- 
wohner den groBen Lebensdienst leistet, daB es ihn

ł

l
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zu ruhigen Atemziigen und freundlichen Umwelt- 
Beziehungen bringt, daB es ihm stille Sammlung 
iiber einer erwiinschten Arbeit ermoglicht.

Das Entscheidende ist, daB in diesen Stunden der 
Sammlung das Vielfaltige des taglichen Erlebens 
denkerisch verarbeitet und uns dadurch erst zu freier 
Verfiigung in die Hand gegeben wird. Erlebnis ohne 
geistige Verarbeitung macht uns schlieBlich zum 
Knecht der Einzelheiten; wir verfangen uns ohne 
die Stunden des Riicktritts im Gestriipp der Sachen

und verlieren die Gesundheit der Seele. Nicht einmal 
»denkerische« Verarbeitung ist es, worauf es in den 
Stunden der Sammlung ankommt, nur ein Verweilen 
und ein lebensreiches Stillesein. Denn wenn w ir 
aufhóren, zu erleben und zu schaffen, so hórt doch 
das Lebendige in uns nicht auf. Die Stunden der 
Sammlung gehóren zu den »schópferischen Pausen« 
im Gang der Arbeitstage. W ir geben da die Ziigel aus 
der Hand, um sie machtigeren, stilleren Gewalten 
anzuvertrauen, die in uns weiterschaffen. -  w.F

1935. VII. 2
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GELA SSENE FORM

Es gibt eine Formenschónheit, die zwitschert und 
jubelt. Aber daneben gibt es eine andre, die still 

und gelassen ist. W ahrend die laute Formenschón
heit die Phantasie anruft und Bilderstróme weckt, ist 
die stille Schónheit auf das gute MaB gerichtet und 
eher von verschwiegener M athematik durchleuchtet 
ais von bildgebender, schwarmender Traumerei.

W arum  bevorzugt das neuzeitliche Schlafzimmer 
die stillen und gelassenen Formen? Weil der Mensch 
der schlafen soli, nicht Anregung, sondern Dampfung 
der Phantasie braucht; weil Schlaf ein ruhiges, un- 
abgelenktes Hinuntertauchen des vom Tag aufge- 
regten G e is te s  in die stillen, frommen N a tu r t ie f  en 
der Persónlichkeit bringen soli.

Essen und Trinken halt Leib und Seele zusammen, 
sagt das Sprichwort. Schlaf aber hat etwas Hoheres 
und Wichtigeres zu leisten: er halt Geist und Seele 
zusammen, er hat diese beiden Gesellschafter unsres 
Seins, zwischen denen ein so schwieriges und so 
leicht stórbares Verhaltnis besteht, jede Nacht von 
neuem miteinander zu befreunden. Schlaf hat mit 
dem innersten Geheimnis des menschlichen Daseins 
zu tun. Er betrifft dessen eigentlichen Verknotungs- 
punkt, der zugleich der hóchste Gefahrpunkt ist. DaB

der Geist sich nicht von der Seele lóst, daB er immer 
von neuem die innige Fiihlung findet zu den dunklen, 
unterbewuBten, naturhaften Schichten unsres We- 
sens, das ist das hóchste Interesse des menschlichen 
Lebens. Weil der Schlaf diese Verbindung immer neu 
stiftet, deshalb ist er uns »heilig«. Fast alle Menschen, 
selbst rohe Naturen, haben ein Gefiihl fiir die Heilig- 
keits des Schlafs, von dem Macbeth in plótzlicher 
furchtbarer Erleuchtung redet ais vom frommen 
»Schlaf, der den wirren K nau’l der Sorge lóst /  Tod 
jedes Lebenstags, Bad schlimmer Miih’n /B a lsa m  fiir 
Herzleid, zweite Form des Seins /  Hauptnahrer bei 
des Lebens Mahl«. Nach innen, in die Abgriinde, wo 
wir mit dem groBen Urleben der Schópfung in wurzel- 
hafter Verbindung stehen, steigt unser Geist im 
Schlaf hinab und starkt sich, ein Antaus, in der Be- 
riihrung mit der Erde. Formenstille der Umwelt hat 
diesen Gang zu fórdern und zu behiiten. Das Schlaf
zimmer braucht eine Formhaltung, welche die Ab- 
lósung vom TagbewuBtsein und seinen Inhalten nicht 
erschwert, sondern erleichtert; es braucht Formen, 
die die Sinne nicht fangen, sondern dereń ewig 
klammernde Organe abgleiten lassen, damit der 
Ubergang in eine »andere Welt« stattfinden kann. w. m.
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BRIEF AN DEN

Sehr geehrter Herr Hofrat!

Ich sende Ihnen eine Anzahl Fotos von einer Arbeit, 
die ich unm ittelbar nach meiner Ausschiffung in 

Amerika begann und nach 5 Wochen vollendete. Sie 
miissen das Obengesagte ganz wórtlich nehmen, da 
ich bei dieser meiner ersten Reise nach Amerika zu 
meinem gróBten Bedauern nicht einmal Zeit hatte, 
New York des naheren zu betrachten und den nachst- 
besten Zug besteigen muBte, um mich sofort an den 
Zeichentisch zu setzen. So sehr dies auch »ameri- 
kanisch« klingt, entspricht es doch der W ahrheit.

Zu erklaren ist diese Eile nur aus der gegebenen 
Situation:

Ein groBes W arenhaus, das etwa 1000 Personen 
beschaftigt, wollte fiir eine elegante, sonst an kleine 
Spezialgeschafte gewóhnte Kundschaft eine Abteilung 
fur Damenmode und modischen Zubehor schaffen, 
die zur 64. Geburtstagsfeier dieses Hauses einge-

H E RA U SG EB ER

weiht werden sollte. Diese Geburtstage sind hierzu- 
lande groBe Anlasse, die alljahrlich mit irgendeiner 
Extra-Anstrengung begangen werden. Zu dieser 
waren aber nur die knappen 5 W ochen da. Ich bin 
auch etwas verschlafen und vollkommen unorien- 
tiert sofort von der Bahn weg in den Storę (W aren
haus) gefahren, wo es keinen wunderte, daB ich nach 
einem kurzeń Meeting, bei dem ich iiber die zu 
leistende Aufgabe orientiertwurde, an die Arbeit ging.

Zu iiberlegen war bei der knappen Frist lediglich, 
welche Materialien an Ort und Stelle zu haben sind 
oder in kiirzester Zeit aus der naheren Umgebung 
bezogen werden kónnen. Pittsburgh, eine Stadt mit 
etwas iiber 1000 000 Einwohnern, inmitten einer 
gigantischen Industrie, besitzt selbst geniigend Fa- 
briken fiir Metali- und Holzverarbeitung. Bezugs- 
stoffe und ahnliche Materialien werden aus den beiden
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Zentren des Landes, aus New York und Chikago, be- 
zogen, wo heute die denkbar groBte Auswahl an 
modernen Woli-, Seiden- und Baumwollstoffen vor- 
handen ist. Die Materialien sind oft ausgezeichnet 
in der Qualitat, nicht nur hinsichtlich des verarbeite- 
ten Materials, sondern auch im Entwurf. Ich bin der 
Sache spater nachgegangen und habe zu meinem Er- 
staunen festgestellt, daB fast alles im Lande selbst 
erzeugt wird, was vor einigen Jahren keineswegs 
der Fali war. Natiirlich verschwinden die guten deut- 
schen und franzósischen Stoffe nicht vóllig vom 
Markt, aber sie kónnen im Preis nicht mehr mit den 
amerikanischen konkurrieren. Viel werden auch

japanische Stoffe verwendet, die hier weitaus billiger 
sind ais etwa in Wien.

Zum Entwurf der »Vendóme« (so heiBt diese Ver- 
kaufsabteilung) ware zu sagen, daB ich zur Kon- 
struktion der Schranke aus Griinden der schnellen 
Ausfiihrbarkeit eine in Pittsburgh erzeugte Alumi- 
niumlegierung verwendete, die in dieser Vollendung 
bei uns unbekannt ist. Sie ist sehr tragfahig, iiberdies 
ohne metallischen Uberzug sofort verwendbar, voll- 
kommen unempfindlich gegen Fingerabdriicke und 
hat eine sehr angenehme m atte Farbung. Dieses Ge- 
rippe hatte fiir mich den Vorteil, daB ich die Holz- 
flachen aufschrauben und so die zeitraubende tisch-
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lerische Bearbeitung ersparen konnte. Die Holz- 
platten selbst werden in sehr sauberer Ausfiihrung, 
mit guten Hólzern iiberzogen, aus der Fabrik fertig 
geliefert, sogar schon so, daB die AuBenflache in 
einem anderen Holz ais die innere gehalten ist. Aller- 
dings gibt es da sehr gewagte und unserem Geschmack 
sehr zuwiderlaufende Kombinationen, so daB ich es 
lieber beim Espenholz fiir die AuBenflache bewenden 
lieB und die Innenseite in der Tischlerwerkstatte des 
Stores furnieren lieB. Die Platten wurden m it einem 
sehr schlichten braungrauen amerikanischen NuBfur- 
nier versehen. Die Schranktiiren sind zum Schieben 
eingerichtet. Die Tischchen sind aus Mahagoniholz und 
aus Zebrano. Ihre FuBteile sind aus demselben Alumi- 
niummaterial wie die Rahmen der Schranke. Samt- 
liche Sitzmóbel wurden in der Tapeziererwerkstatt des 
W arenhauses nach meinen Zeichnungen angefertigt, 
sie sind sowohl in der Form wie in Farbę verschieden. 
Ihre Tónung ist hellgrun, hellgrau, hellbraun und 
naturfarben. In erster Linie habe ich auf gróBtmog- 
liche Behaglichkeit Riicksicht genommen.

Hieran mochte ich aber die Beobachtung kniipfen,

daB die sogenannten »modernen« Mobel, insbesondere 
die Sitzgelegenheiten, die hier anzutreffen sind, in 
den seltensten Fallen dieser Voraussetzung geniigen. 
Sie sind meist geeignet, in einem Lachkabinett unter- 
gebracht zu werden und sind franzósischen Bei- 
spielen aus dritter Hand nachempfunden. Leider wer
den sie, da sie mit groBer Reklame geschickt iiberall 
ais das »Letzte vom Letzten« angepriesen werden, 
viel gekauft und schaden einer gesunden zeitge- 
gebenen Entwicklung auBerordentlich. »Modern« ist 
hier, mehr ais bei uns, ein Schlagwort, wohinter kein 
ernstliches Bemiihen um die Ausdrucksform unserer 
Zeit steht; es ist hier sogar so, daB Dinge, die an gute 
Beispiele, etwa der amerikanischen Kolonialmobel 
anklingen, abgelehnt werden, da bei diesen die Sen- 
sation ausbleibt, was naiverweise von einem Ge- 
b rauchsgegenstand , wenn er »modern« sein soli, 
verlangt wird. Ich wollte in einem Haus, das ganz 
nach dem letzten Schrei eingerichtet ist, mich in 
einen der »modernen« Sessel setzen, woran mich die 
Hausfrau m it einem Aufschrei hinderte: »Bitte, setzen 
Sie sich nicht dort hinein, der Sessel ist n u r  schon!«

1935. VII. 3



234 I N N E N - D E K O R  AT IO N

LASZLO GABOR —W1EN .DAMENMODESALON. SCHAUKASTEN AUS ALUMINIUM UND GLAS

Aber zuriick zur »Vendóme«. Das Materiał der 
Fenstervorhange ist schwerer naturfarbener Schan- 
tung, das der Teilungen bei den Durchgangen ein- 
farbiger Wollstoff. Eine der groBten Schwierigkeiten 
bildete die Decke, da die vorhandene nach feuer- 
polizeilichen Vorschriften mit freilaufenden Wasser- 
rohren und Hahnen versehen und unschón ist. Die- 
selbe Vorschrift besagt, daB die Berieselung bei aus- 
brechendem Feuer ohne Behinderung vor sich zu 
gehen hat. Dieser Vorschrift konnte ich dadurch ge- 
niigen, daB ich fiir die Decke einen leichten Seiden- 
musselin verwendete, der bei Feuersgefahr fiir die 
W asserstrahlen kein Hindernis bildet. Die dicht ge- 
legten Aachen Falten des Materials geben einen ruhi- 
gen AbschluB fiir die Wandę, die in verschiedenen 
Farben gehalten sind. Die Tonung ist sehr żart und 
weiblich, entsprechend dem Zweck des Ladens, und 
derart, daB eine harmonische Bindung des Gesamten 
erreicht wurde. Um innerhalb des groBen Raums 
verschiedene zu Probierzwecken notwendige abge- 
schlossene Situationen zu schaffen, habe ich leicht 
verschiebbare Rollwande aufgestellt, die, abgesehen 
von ihrem Zweck, den Raum so unterteilen, daB die 
Vielfaltigkeit der ausgestellten Dinge nicht stort und 
der Besucher zur ruhigen Betrachtung angehalten

wird. Die vier weiten Zugange zum Shop habe ich mit 
offenen, freistehenden viertelrunden Glasern ver- 
sehen, mit Schaufenstern also, die aber den Raum 
nicht in »Auslage und Innenraum« teilen, sondern 
lediglich zum Schutze der dahinterstehenden W are 
dienen. Uberdies haben sie den Vorteil, daB die 
ausgestellte W are von allen Seiten betrachtet wer- 
den kann. Die Beleuchtungskórper sind aus dem 
gleichen Metali wie alle anderen Metallgegenstande. 
Die Beleuchtung ist ausschlieBlich indirekt. Die im 
Raum untergebrachten io  Deckenstrahler geben 
dem Raum ein vollkommen gleichmaBiges und aus- 
reichendes Licht. Der FuBbodenbelag ist ein schwerer 
taubengrauer Velours. Zur Ausfiihrung selbst mochte 
ich noch sagen, daB alle handwerklich angefertigten 
Dinge, wie Sessel, Beschlage, Tischler- und Tape- 
zierererzeugnisse usw., sehr gut sind, daB die Arbeit 
unverhaltnismaBig rasch vonstatten ging und fast zur 
Ganze durch Amerikaner deutscher und osterreichi- 
scher Abkunft getan wurde. Wie iiberhaupt bei Ge- 
schicklichkeits- und Prazisionsarbeiten unsere Lands- 
leute iiberwiegend anzutreffen sind.

Ich hoffe, daB dieser Bericht auskunftsreich und 
erschópfend genug ist und begriiBe Sie bestens ais 

Ihr ergebener Laszlo Gabor.
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DEM HANDW ERK tu t zweierlei not: i. hand- 
werkliche Gesinnung, d. h. Liebe zum W erk, um es 

in der Qualitat der Arbeit, M aterialauswahl und -ver- 
wendung, der praktischen Brauchbaikeit, der Ausge- 
glichenheit der Verhaltnisse, der menschlichen Wir- 
kung zu letzter Vollendung zu bringen; 2. eine Ab- 
nehmerschicht: dieFiihrer,dieElite desVolkes, diedas 
Handwerk fórdern und zur Anspannung aller Krafte 
durch Vertrauen und Beauftragung treiben. — Unsere

Handwerker sind leistungsfahig fiir dasBeste, wenn es 
gewiinscht wird und wenn auf die iible Gewohnheit: 
fertig, rasch, billig kaufen, nichtselbstmitarbeiten wol- 
len — verzichtet wird. Unsere Schule plagt sich um 
nichts anderes, ais um Erziehung zu gerechter Gesin
nung. Was niitzt es aber, wenn die Abnehmer nicht 
die gleiche Gesinnung haben ? Wenn Qualitat im besten 
Sinne nicht mehr vom Handwerk -  hóchstens noch 
von einer Maschine gefordert wird ? m . w ie d e r a n d e r s
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NEUE INNENRAUMKUNST IN ENGLAND

England hat am Beginn der Bemiihungen um eine 
gewerbliche und baulicheNeuform eine wichtige 

Anregerrolle gespielt. Aber ein eigenartiger Lauf der 
Dinge hat dazu gefiihrt, daB ihm erst heute langsam 
die Friichte einer von ihm selbst begonnenen und 
dann namentlich von Deutschland vorangetragenen 
Arbeit zugute kommen.

W ir wollen daran denken, daB der erste Protest 
gegen die Vernachlassigung der Gewerbekiinste von 
England, und zwar von John Ruskin ausgegangen 
ist. Das war vor fast achtzig Jahren. Ruskin litt unter 
der HaBlichkeit der Formen, in denen die Lebens- 
gestaltung des beginnenden Maschinen-Zeitalters sich 
vortrug. Er zog gegen sie ais ein wahrer Ritter der 
Schonheit, und zwar der Schonheit vergangener Zei- 
ten, zu Felde. Fiir diese kampfte er nicht nur ais 
Dichter und Schriftsteller, er griff auch m it der Tat 
ein. Er griindete Zeichenschulen und erteilte selbst 
Unterricht. Er errichtete Fabriken fiir handgewebte 
Stoffe und fand mit ihnen denselben beispiellosen Er- 
folg wie m it den Schriften, die er im Dienst des

neuen Ideals verfaBte. Kiinstler wie Burne Jones, 
Dante Gabriel Rossetti, W alter Crane, William Morris 
scharten sich um ihn und vertraten seine Sache in 
W erken der freien und der zweckgebundenen Kunst.

Es war, wie gesagt, noch nicht der Durchbruch zu 
einer zeiteignen Neuform, aber neu und geradezu 
schópferisch war Ruskins E r le b n is  der alten Kunst, 
das auf einmal Gotik und Renaissance m it vóllig er- 
frischten Sinnen und gleichsam aus der E n ts te -  
h u n g s g e w a lt  dieser Stile zu erfassen wuBte. Und 
nicht weniger neu, ja revolutionierend war der ge- 
scharfte Qualitatsbegriff, der damit auftrat. Kein 
Zweifel, daB in der von Ruskin entfachten Bewegung 
die W urzeln der neuen Gestaltungsweise liegen, die 
mittlerweile durch deutsche Kraft zu ihrem Welt- 
erfolg gelangt ist. Ruskin hat die erste e c h te  und  
v e ra n tw o r tl ic h e  B e z ieh u n g  des Maschinen-Zeit
alters zur Schonheit, zur werttragenden Form ange- 
bahnt und hat ihm so die erste Verweisung auf eine 
zeiteigne Lebensgestaltung gegeben. Das von ihm 
umgestaltete englische Kunsthandwerk m it seinen
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hervorragenden Schulen gewann eine solche Geistes- 
kraft, daB seine Leistungen dann auch den ersten An- 
kniipfungspunkt fiir die Bewegung der neunziger 
Jahre bilden konnten. Die Birmingham Guild, die 
Londoner Guild and School of Handicraft (unter 
Ashbees Leitung) und zahlreiche andre Gruppen und 
Anstalten lieferten dem Festland bei seinem Ringen 
um die neue Form eine unschatzbare Wegweisung. 
Namentlich ihre Metallarbeiten, ihre Webereien, ihre 
Buchkunst ragten hervor. Lichttrager von Benson, 
Rathbone, Wilson aus den neunziger Jahren be- 
haupten sich heute noch; erstaunliche VorstóBe zur 
»sachlichen« Gestaltung sind ebenfalls schon in eng- 
lischen Arbeiten jener Zeit bezeugt. Vor allem war es

die unmittelbare Fiihlung 
des Kiinstlers zum Hand- 
werk, des Handwerkes zur 
Kunst, die England neu be- 
griindet hat und die der 
neuen Bewegung zum Se- 
gen wurde bis auf die 
jetzige Stunde.

Es war der deutschen 
Tatkraft und ihrer Freiheit 
von konservativen Hem- 
mungen vorbehalten, das 
Begonnene von der Bin- 
dung an alte Kunstschón- 
heit zu lósen und das Ideał 
einer vóllig zeiteignen 
Form aufzustellen. In Eng
land kam es zu einem Zo- 
gern, zu einem Verhalten 
der Schritte. Die deutschen 
und franzosischen VorstoBe 
seit 1895 widerstrebten dem 
englischen Geschmack. 
Englands Kiinstler und ihr 
Publikum verloren lang- 
sam den AnschluB. -  Das 
hat zu jener Lagę der mo- 
dernen Raum kunst im heu- 
tigen England gefiihrt, die 
ein englischer Kunstschrift- 
steller, Dexter Morand, fol- 
gendermaBen kennzeich- 
net: »Die moderne Raum
kunst hat in England nicht 
nur m it dem am Herge- 
brachten hangenden Ge
schmack der Bevolkerung 
zu kampfen, sondern auch 
m it dem Vorurteil, daB 
neuzeitliche Raum ausstat- 
tungen kostspielig seien. 
Das hat seinen Grund da- 
rin, daB zwischen 1926 und 
1930 moderne Mobel haupt- 
sachlich aus Frankreich 

eingefiihrt wurden; diese bestanden aus kostbaren 
Holzern (Ebenholz usw.) und waren noch mit beson- 
deren Importkosten belastet. Zwischen 1931 und 1933 
war es die Hauptaufgabe der englischen Móbelkiinst- 
ler, dieses Vorurteil zu widerlegen und gleichzeitig 
darzutun, daB moderne Formen den heutigen An- 
spriichen besser entsprechen ais alle andern. Erst in 
den letzten beiden Jahren hat die britische Óffent- 
lichkeit eingesehen, daB ihr Vorurteil unbegriindet 
war, und seitdem ist die Nachfrage nach modernen 
Einrichtungen standig im Wachsen. Es ist eine zahe, 
ausdauernde Pionierarbeit, die da geleistet wurde, 
mit dem Erfolg, daB heute in England der Weg fiir die 
neuzeitliche Gestaltung des Heims endlich frei ist.«
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NEUE WOHNRAUME VON ARUNDELL CLARKE

U nter den meistgenannten modernen Raumkiinst- 
lern des heutigen England steht Arundell Ciarkę 

(London) an vorderster Stelle. Das hat seinen Grund 
vor allem darin, daB er sich seit Beginn seiner Lauf- 
bahn ausschlieBlich um moderne Form bemiiht hat, 
wahrend die meisten seiner Fachgenossen erst nach 
mancherlei Umwegen auf diese Bahn gelangten. -  
Vor etwa fiinf Jahren begann Arundell Ciarkę seine 
Tatigkeit in England. Es war e in  bestimmtes Móbel- 
stiick, das ihm den Weg zum Erfolg auftat, ein Pol- 
stersessel von ungemein einladender, behaglicher 
Form, dessen Armlehnen zugleich so breit waren, 
daB sie auch ihrerseits einen beąuemen Sitz boten. 
Dieser Sessel erschien in den Ausstellungen zuerst 
m it einem sehr hellen Bezugsstoff; die Form und die 
freundliche Farbę iiberzeugten die britische Óffent- 
lichkeit so sehr, daB alle Welt den Sessel haben wollte. 
Mit Ausdauer und viel praktischem Sinn hat Ciarkę 
den so errungenen Ruf ausgebaut, immer auch darauf 
bedacht, seinen modernen Formen durch einfache

Gestaltung und somit erschwingliche Preise den 
Weg zu ebnen. Die W ohnraume, die unsre Abbildun- 
gen vorfiihren, kónnen ais maBgebend fur die neue 
Raum kunst im heutigen England betrachtet werden. 
Sie entsprechen m it ihrer Verhaltenheit, ihrem ge- 
pflegten Farbensinn und ihrem Wohnbehagen genau 
dem, was das britische Publikum verlangt.

Eine helle schone W elt tu t sich in dem Wohn- 
zimmer (Tafel S. 238) auf, dessen beherrschende 
Farbę ein lichtes Maisgold ist. Die Decke ist weiB, 
die Wandę tragen eine cremefarbige Tapete von 
dichtem Flechtmuster; das Holzwerk (Kaminrahmen, 
Schrank, Abstelltischchen) besteht aus Platanenholz 
in hellem Goldton. WeiBe Polstermobel-Beziige aus 
ungebleichter Wolle m it Angorahaar, ein heller hand- 
gekniipfter Teppich, Vorhange aus maisgoldenem 
Satin kommen hinzu. In dem marmornen Kamin ist 
seitlich ein verschlieBbarer Kohlenbehalter eingebaut. 
-  Der S. 239 abgebildete W ohnraum  bringt in der 
Farbę eine erlesene Abschattierung von Brauntónen,
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beginnend m it der blassen Champignonfarbe der 
Wandę, des Teppichs und der etwas helleren Decke, 
weitergehend zum rosabraunen Mahagoni des Tisches 
und des eingebauten Bucherfachs, schlieBlich ab- 
steigend zu den negerbraunen Polsterbeziigen (ge- 
rauhter Satin) und den Vorhangen in schwerer, ge- 
streifter Seide, dereń Farbę sich in Abstufungen zwi- 
schen Dunkelbraun und warmem WeiB bewegt. -  
Einen Durchblick von einem W ohnraum  durch ge- 
óffnete Schiebetiiren ins Schlafzimmer zeigt die Ab- 
bildung auf S. 240. Das Wohnzimmer, von dem 
vorn nur eine kleine Ecke sichtbar wird, hat maha- 
gonigetafelte Wandę in rosa Braun; das gleiche Ma
teriał ist fur den Tisch verwendet. Den Bodenbelag 
bildet grauer Velours, die Vorhange sind aus derbem 
weiBem Baumwollstoff. Derselbe Stoff erscheint ais 
Sofadecke im Schlafzimmer, dessen Holzwerk wieder 
aus Mahagoni besteht. Kissen und alle Polstermóbel 
haben Beziige von negerbraunem Angorahaarstoff. -  
Die Abb. S. 241 zeigt einen Einblick von diesem 
Schlafzimmer in das erwahnte, angeschlossene W ohn
zimmer m it seinen Mahagonimobeln und den teils 
getafelten, teils rauhweiBen W anden. Der form- 
schone, ruhig gehaltene Kamin besteht aus grauem 
und cremefarbenem Marmor. Auf dem grauen 
Yeloursbelag liegt ein negerbrauner Handkniipfer

m it einem grauen und roten Linienmuster. -  Das 
Schlafzimmer (Abb. oben), der Filmschauspielerin 
Wendy Barrie gehorig, hat weiBlackierte Wandę und 
lauter eingebaute Móbelstticke in WeiB m it griinen 
Handgriffen, die gleichfalls m it Zelluloselack be- 
handelt sind. WeiB ist auch die Satin-Bettdecke. -  
Ans Luxurióse streift eine Gestaltung wie die des 
Toilettespiegels auf S. 243 oben. Der Rahmen und die 
Seitenschrankchen sind in weiBem Schleiflack ge- 
halten. Davor liegt ein Teppich aus weiBem Schaf- 
fell. Rund um den Spiegelrahmen geht eine Licht- 
róhre. Der zum Spiegel gehorige Polsterschemel (Abb. 
S. 243 unten) hat ein Gestell aus Chrommetall und 
eine tiefe Polsterung m it silbergrauem Haarstoff- 
bezug. -  Die beiden letzten Abbildungen (S. 244 und 
245) geben Teilansichten eines und desselben Schlaf- 
zimmers. Zur blaBgrauen Rauhfaser-Tapete der 
Wand gesellen sich ein graugrtiner Bodenbelag (Ve- 
lours), Gerate in Naturahorn, eine Bettdecke aus 
Brokatstoff mit einem Muster in BlaBgriin und Silber. 
Die Polsterung des Stahlrohrsessels ist m it nachge- 
ahmtem Schaffell bezogen. Den Toilettespiegel dieses 
Schlafzimmers zeigt die Abb. S. 245. Die Seitentruhen 
bestehen aus Naturahorn, ebenso das Gestell des Hok- 
kers, der einen halbseidenen Bezugstoff in Hellgrau 
mit griinen Streifen tragt. — d e x t e r  m o r a n d - l o n d o n
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VON DER KUNST DES SCHLAFENS

Jeder Mensch hat seine, ihm besonders zum Schlafe 
giinstigen Voraussetzungen. Einige konnen nur zu 

Hause, andere iiberall, nur nicht zu Hause schlafen, 
Ich kannte einen ehrwiirdigen Baron, den ich Jahre 
lang ais Enthusiasten klassischer Musik verehrte, bis 
ich entdeckte, daB der Konzertsaal ihm allein dazu 
diente, einen besonders festen Schlaf zu schlafen.

★

Der Konzertschlafer hat jedenfalls den Mut zu 
seinem Schlaf, er dammert unbekiimmert um die 
Mitwelt in offener Stuhlreihe. Solchen Mut finden wir 
nicht beim Tragodienschlafer. Er pflegt sich in den 
Hintergrund einer Loge zu verbergen, um mit Be- 
hagen die tiefsten Seelenkonflikte, die grausamsten 
Kontrakte zu uberschnarchen!

★

Man kann diesen Typus nicht ohne eine gewisse 
Verachtung betrachten, zumal wenn er nach der Vor- 
stellung gar noch ais Kritiker auftritt!

★

Der Kirchenschlafer ist dem Konzertschlafer ver-

wandt, es gibt sehr tiichtige Leute unter ihnen, die 
kein Donnerwort von der Kanzel, kein Orgelbrausen 
zu erwecken vermag, auch tapfere, die sich ihres ehr- 
lichen Kirchenschlafes nicht schamen.

★

Der Schlafmorder spielt imGemeinschaftsleben eine 
groBe Rolle. Er findet sich mit Vorliebe dort ein, wo 
man zu mehreren zu schlafen genótigt ist, in Ski- 
hiitten, in Massenąuartieren aller Art. Kaum versinken 
die Genossen in Schlummer, eróffnet der Sieben- 
schlafer seine Tatigkeit so selbstverstandlich, ais gabe 
es ein Gesetz, daB einer fiir alle schnarchen mtisse.

★

Das Genie schlaft intensiv und fest, wie es ja auch 
fest und intensiv lebt.

★

Dem gesunden, sorglosen Menschen verklaren 
sich selbst schlaflose Nachte zu phantastischen Gei- 
stespromenaden oder bunten W achtraum en — wah- 
rend sie dem abgespannten und sorgenschweren Ge- 
miite die W elt in schauerlichen Zerrbildern malen.
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DaB ein gutes Gewissen ein Paradiesbett ersetzen 
konne, ist statistisch noch nicht nachgewiesen, 
ebensowenig allerdings auch, daB ein Paradiesbett 
ein gutes Gewissen ersetzen konne.

★
Von guten Schlafmitteln kann ich empfehlen: 

Einen Marsch von 30 Kilometern, einen ungetriibten 
Bankkredit und die Tragodie der franzosischen Klas- 
siker des x8. Jahrhunderts.

★

Unter den anerkannten schonen Kiinsten hat 
schon mancher die Kunst zu schlafen vermiBt. Wie 
verdienstvoll ist aber gerade sie: wenn auch im ver- 
neinenden Sinne. Wer seine Zeit verschlaft, malt

keine unertraglichen Bilder, dichtet keine schlechten 
Verse, singt keine stórenden Lieder und laBt Marmor 
und Ton zufrieden.

★

Wenn Schlafen wirklich eine Kunst ist, dann sollte 
m an Umschau nach Professoren der Schlafkunst 
halten. Unter unseren Rednern und Dichtern diirfte 
man sicher geeignete Manner finden.

★
Im Orient gelten Schlafende ais Heilige. Wer 

schlaft, siindigt nicht, sagt die Volksweisheit. Viele 
sagen auch: Gott habe den Schlaf geadelt, denn er 
raumte ihm mehr ais ein Viertel unserer Lebenszeit 
ais unbestrittenes Kónigreich ein. g r a f  h a r d e n b e r g

AHORN, HELLGRAUE TAPETE, GRAUGRUNER VELOURSBELAG, POLSTER HELLGRAU MIT GRClN
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LOB DES RUHEBETTS

Georg Christoph Lichtenberg, der beriihmte Phy- 
siker, zugleich ein scharfsinniger deutscher Den- 

ker des 18. Jahrhunderts, hat die Bemerkung ge- 
macht, daB er beim Liegen ganz andre Gedanken 
habe ais beim Sitzen oder Stehen. Das ist eine sehr 
hellhórige W ahrnehmung. Sie liegt wahrscheinlich 
auf derselben Linie wie die eines beriihmten Mannes 
der Gegenwart, der das Maschinenschreiben pries 
mit der Begriindung, daB die aufrechte Kopfhaltung 
vor der Schreibmaschine den Geist aktiv mache, 
wahrend die gebeugte Kopfhaltung beim Handschrei- 
ben das Gegenteil bewirke. Leuchtet es nicht ohne 
weiteres ein, daB der erhobene, aufrecht getragene 
Kopf die angreifende, gestaltende Geistesarbeit be- 
giinstigt, wahrend der gesenkte Kopf und erst recht 
die liegende Haltung des ganzen Korpers mehr zum 
Aufnehmen, Hinnehmen, Dulden und Traumen 
stimmt? — Es trifft in der Tat zu, daB m it bestimmten 
Kórperhaltungen verschiedene geistige Grundein- 
stellungen verbunden sind. Es ist die groBe W ohltat 
des Ruhebettes, daB es uns m it der Liegestellung ein 
Heraustreten aus der standigen Aktivitat des Er- 
werbstages schenkt. Die Umschaltung der Korper- 
lage schaltet auch die Geisteshaltung um. Sie wird 
mit einem Małe beschaulich. Das ganze Weltbild 
wird ruhiger, einheitlicher. Der in der Ruhelage ent-

spannte Mensch hórt auf, den Dingen und Gedanken 
nachzujagen. Dafiir wird er nun seinerseits von den 
Gedanken »besucht«. Die Stunde auf dem Ruhesofa 
ist eine Ferienstunde, eine wirkliche Urlaubsstunde. 
Das Ordnen, Eingreifen, Entscheiden hort auf; dafiir 
ereignet sich ein freies Spielen der Vorstellungen und 
Bilder, welches eine groBe heilende Bedeutung hat. 
Man weiB von iiberlasteten Arbeitsmenschen der 
Gegenwart, die sich dadurch frisch erhalten, daB sie 
in jeden Arbeitstag eine halbe, eine ganze Stunde 
liegenden Ausruhens, móglichst bei dammrigem 
Zimmer, einschalten. Das ist nicht »verlorne Zeit«. 
Das ist gewonnene Kraft. Und nicht der bekannte 
Mittagsschlaf ist damit gemeint, sondern die Nutzung 
einer beliebigen freien Stunde zu einer solchen schó- 
nen Pause, die geradezu die W irkung eines erfrischen- 
den Bades hat. Wie es das geistige Angespanntsein 
ist, welches uns verbraucht, so ist es nur die ent- 
schlossene, durch die Ruhelage vollendete Entspan- 
nung, die uns wieder herstellt. Geht sie einher mit 
einer Dampfung der Gesichts- und Gehorseindriicke, 
dann ist ihre Gabe um so vollstandiger. -  t h . l .

★
DIE HEIMGESTALTER-Berlin teilen mit, daB die im 
Juniheft abgebildeten Zimmer von ihren Hausarchi- 
tekten, KarlStiitzer undH . K. Hartter, entworfensind.
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W i e d e r  S o  m  m e  rb  lu m e n - 
s c h a u  a m  F u n k tu rm .  

( 2 0 .  Juli b is  1. S e p t .  1 9 3 5 )

Der groBe Erfolg der vorjahrigen 
groBen Freilandblumenschau »Som- 
merblumen am Funkturm' hat die 
Gemeinniitzige Berliner Ausstel- 
lungs-, Messe- und Fremdenver- 
kehrs-G. m. b. H. veranlaBt, ge- 
meinsam mit der Deutschen Gar- 
tenbau-Gesellschaft auch in diesem 
Jahr eine Sommerblumenschau zu 
veranstalten.

Natiirlich wird die diesjahrige 
Sommerblumenschau ein ganz an- 
deres Gesicht zeigen; sie wird gart- 
nerisch ganz anders gestaltet sein 
und vor allem einen noch groBeren 
Blumenflor bieten. Seit Wochen 
sind Hunderte von Gartnern, Mau
rem, Zimmerleuten, Tischlern, 
Dachdeckern, Klempnern, Installa- 
teuren, Malern, Tapezierern usw. 
auf dem 70000 qm groBen Frei- 
gelande am Funkturm mit den 
gartnerischen und baulichen Vor- 
arbeiten beschaftigt. Hunderttau- 
sende von Pflanzen sind bereits auf 
dem Ausstellungsgelande ausgesat 
und gepflanzt, wahrend noch viele 
Hunderttausende von Blumen in 
allen Teilen Deutschlands in den 
Gartnereien in groBen Mengen vor- 
geztichtet werden. Taglich treffen

KUNSTSCHULE „DIE FORM"
B I L D E N D E  K U N S T ,  die fUhrende s taatl ich  an e rk an n te  Schule
fiir Zeichnen, Malerei, Komposition auf handwerklich*individueller Grundlagc in 
jeder Anwendung im A telier des Kiinstlers. A rbeiten nach dem lebenden Modeli, 
P ortra t, A kt, Kostiim, Plakat, Modę, Illustration, Stilleben, Perspektive, Land* 
schaft usw., Anatomie. — V orbereitung fiir die Staatsschulen. A telier fiir kiinst* 
lerische Reklame. — Prospekte frei. Keine Ferien. E in tritt jederzeit. (Kursę in 
Italien und den bayerischen Bergen.) English spoken. Si parła  italiano.

H e in  K ó n ig ,  a k a d e m is c h e r  K u n s tm a le r ,  M U N C H E N  2 3
Tclephon 34946. LeopoldstraBe 01/4

J ttiS M & M lfie U d :

die jungen Pflanzen ein; man kann 
sagen, daB sich in diesem Jahr die 
deutschen Sommerblumen in Ber
lin ein groBes Stelldichein geben 
wollen und daB alle wetteifern, 
piinktlich am 20. Juli 1935, dem 
Erdffnungstage der Ausstellung, 
ihre vielfarbige Bliitenpracht zu 
entfalten und den Besuchern bis 
zum 1. September einen ununter- 
brochen reichen Flor zu zeigen.

Fiir das hinter dem Terrassen- 
Cafe gelegene Wiesenoval des Ter- 
rassengartens sind wiederum be- 
sondere Darbietungen fur Auge 
und Ohr vorgesehen.

★

»D ie  K u n s tg e w e r b e s c h u le  
im  D ie n s te  d e r  N a t io n «

Mit diesem Programm wurde 
unter iiberaus groBer Beteiligung 
der Leiter staatlicher und stadti- 
scher Behórden, der Parteidienst- 
stellen, Vertreter der Industrie,Wis- 
senschaft und Kunst eine Aus
stellung der Kunstgewerbe
schule Offenbach a. M. von dem 
Reichsstatthalter und Gauleiter 
Jakob Sprenger eróffnet. Oberbur- 
germeister und Kreisleiter Dr. 
Schranz dankte in seiner Begrii- 
Bungsansprache dem Reichsstatt-

C O N TE M P O R A  LEH R A TELIER S FUR N E U E  W E R K K U N S T

D I E  N E U E  K U N S T S C H U L E

R A U M K U N S T  •  M O D Ę  •  R E K L A M E  

T E X T I L E N T W U R F  •  F O T O G R A F I E  

K U N S T L E R I S C H E  L E I T U N G  

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  1 5 ,  E M S E R  S T R A S S E  4 3

Y O L L A U S B I L D U N G  •  S P E Z I A L -  

K U R S E  •  F O T O K U R S E  F U R  

A R C H I T E K T E N  U N D  A M A T E U R E

E I N T R I T T  A M  1. U N D  15.  J E D E N  

M O N  A T S  •  M I T A R B E I T  U N D  V O R -  

T R A G E  H E R V  O  R R A  G E N D E R 

F A C H L E U T E • H E L L E M O D E R N E  

A T E L I E R S  M I T  D A C H T E R R A S S E N

P R O S P E K T  K O S T E N L O S

D U R C H  S E K R E T A R I A T  A . 1 P R O F .  B R E U H A U S  B E R L I N  W  15  •  E M S E R  S T R .  4 3  •  T E L E F O N :  J. 2  4 3 9 5

—II

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

V
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B e s te c k -E in b a u te n
w e r d e n  f a c h m .  e r s t k l .  a u s g e f u h r t z u

n e u e n  a u B e r s t  e r r e c h n .  P r e i s e n .

L u d w i g  K n ó d l e r
E t u i s f a b r ik

S c h w d b isc h -G m U n d

halter, daB er es iibernommen habe, 
die Ausstellung persónlich zu er- 
óffnen. Es sei nicht nur im Gau- 
gebiet, sondern im ganzen deut- 
schen Vaterland die erste Ausstel
lung, die zeigen werde, daB die 
Kunstgewerbeschule eine berufene 
Vertreterin aller Bestrebungen sei 
zwischen dem, was der National- 
sozialismus wolle und der kiinstle- 
rischen Gestaltung dessen, was ihm 
vorschwebe. Professor Dr. ing. e. h. 
Hugo Eberhardt, der Leiter der 
Schule, gab in einer eingehenden 
Programmrede ein Bild seiner Auf- 
fassung der deutschen Kunstge
werbeschule, ihres Schaffens und 
des Wirkens der an ihr tatigen 
kunstlerischen Krafte. Sie habe ais 
Glied des deutschen Wirtschafts- 
lebens sich in die Front der beruf- 
lichen Arbeit zu stellen. Ihre letzte 
und erste Aufgabe sei, ihren Jiin- 
gern eine wahrhaft tiefgefiihlte, 
echte Werkgesinnung in die Seele 
zu pflanzen. AnschlieBend eróffnete 
Reichsstatthalter Sprenger die Aus
stellung, begliickwiinschte die Stadt 
Offenbach und insbesondere die 
Kunstgewerbeschule, daB sie mit 
dieser Ausstellung ais eine in 
Deutschland erstmalige Tat vor die 
Offentlichkeit trete. Er gab seiner 
Freude Ausdruck, daB die der 
Offenbacher Kunstgewerbeschule 
bisher von ihm iibertragenen Auf- 
gaben so hervorragend gelóst wor- 
den seien. Es sei wundervoll, mit 
welcher Vielgestaltigkeit die Schil
ler und Schiilerinnen an diese Auf- 
gaben herangegangen seien und 
dabei vieles Wertvolle geschaffen 
hatten, was in Ausfiihrung gegeben 
worden sei. Friiher bezog die Kunst
gewerbeschule zum groBten Teil 
ihre Anregungen aus der Industrie. 
Heute, glaube er, miisse der Gang 
umgekehrt sein, die kiinstlerisch 
schópferischen Menschen miiBten

Q u a l i t a t s - M a r k t  

d e r  B r a n c h e

Schlelflack-Schlafzim m er
Klocke & Co., G. m. b. H., Bremen

D R .  P A U L  W O L F F

ze ig t 204 se iner schonsten Aufnahmen in seinem 

m it groBem B e ifa ll aufgenom menen Buch

Meine Erfahrungen 
mit der Leica
204 g a n z s e i t i g e  B i l d e r  in Kupfer- 

tie fd ru ck  und 64 Seiten e rlau te rnde r 

Text, O uartfo rm at, abw aschbarer Lack- 

leineneinband, Cellophan-Um schlag

RM. 9 .8 0
Ein vo rtre fflich e s  Buch f i ira lle  Foto leute. 

Keine nuchternen Rezepte und Tabellen 

w erden h ie r geboten, sondern an Hand 

seines vorz ilg lichen  B ildm ate ria ls  ze ig t 

Dr. W o lff, w ie m an’s machen muB und 

w ie  man’s n ich t machen soli. An diesen 

B ildern  kann je d e r Foto freund mehr 

lernen, ais es durch die ausfUhrlichsten 

Anweisungen m oglich w are

D u r c h  j e d e  B u c h h a n d l u n g

H .B e c h h o ld  V e r ia g , F ra n k fu r t -M .
B L O C H E R S T R A S S E  2 0 — 2 2

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

WAS MUSS DER HANDWERKER 

UND GEWERBETREIBENDE VON DEN NEUEN 

STEUERGESETZEN WISSEN?

Von Bruno Stender. Verlag Karl Zeleny & Co., Miinchen N 23.
Preis RM. 1.80.

Die neuen Steuergesetze bringen wesentliche Veranderungen, teil- 
weise gelten diese schon fur das Jahr 1934, also fur die nachste Veran- 
lagung, jeder Handwerker und Gewerbetreibende sollte sich deshalb in 
seinem eigenen Interesse uber die neuen Steuergesetze unterrichten, 
damit ihm auch die Vorteile, die ihm diese bieten, zugute kommen. Die 
obengenannte Broschiire enthalt alles Wissenswerte iiber die neuen 
Steuergesetze in einer jedem Steuerpflichtigen yerstandlichen Sprache 
und beantwortet auch die bei der Abgabe von Steuererklarungen auf- 
tauchenden Fragen.

Die Steueranpassung, die neue Einkommen-, Biirger-, Umsatz-, Ver- 
mógen- und Erbschaftsteuer werden ausfiihrlich behandelt, ferner wird 
genau erlautert, was Werbungskosten und Sonderausgaben sind. Auch 
iiber umsatzsteuerpflichtige und umsatzsteuerfreie Einnahmen und 
iiberhaupt iiber alles, was der Handwerksmeister und kleinere Gewerbe
treibende bei der Errechnung der Steuer wissen muB, gibt die Broschiire 
Auskunft. Aus einer ausfiihrlichen Einkommensteuer-Tabelle kann die 
Einkommensteuer genau abgelesen werden; auch die Lohnsteuer der 
Arbeitnehmer ist kurz behandelt.

Wir konnen jedem Steuerpflichtigen die Anschaffung dieser Broschiire 
empfehlen. Schr.

INSERIEREN reizt die Kauflust!

der verarbeitenden Industrie An
regungen geben.

Die Ausstellung wurde allerseits 
ais eine »Schau der Leistungen« be- 
zeichnet. Sie zeigt in einer grofien 
Reihe hervorragender Arbeiten 
einen Uberblick iiber die yerschie- 
denartigen Schaffensgebiete der An- 
stalt in dem durch das Programm 
der Ausstellung »Die Kunstge
werbeschule im Dienste der Na- 
tion« gegebenen Ausschnitt. Wir 
sehenMeisterwerke derSchrift 
in allen Anwendungen, Urkunden, 
Lehrbriefe, Anschlage, Buchein- 
bande — darunter die monumental 
wirkenden Opferbiicher, welche die 
Offenbacher Kunstgewerbeschule 
fiir die Stadte Darmstadt, Frank
furt und Offenbach gefertigt hat. 
Wir sehen lithographische Ar
beiten in wenig gesehenen An- 
wendungsformen dieser alten Tech
nik, gewahlte Buchdrucke, die 
Reden des Fiihrers und deutscher 
Patrioten, Dichter, in schóner 
Druckform wiedergegeben. Ganz 
ausgezeichnete Lederwaren sind 
zu sehen, die der grofien weltbe- 
kannten Kunstindustrie Offenbachs 
neue modische Anregungen geben. 
Uberaus schone Metallarbeiten, 
Ehrengaben, Sportpreise werden ge- 
zeigt. Ein Saal zeigt meisterhafte 
Webereien, Stickereien auch 
unter kiinstlerischer Verwendung 
und Gestaltung der neuen deut
schen Ersatzstoffe in lichtechten 
deutschen Farben. Das durch die 
nationalsozialistische Erhebung 
wieder ins deutsche Haus und in 
die deutsche Schule getragene 
Spinnen und Weben wird von 
Schiilerinnen vorgefiihrt. — Die 
Plakatkunst ist in groBen ein- 
dringlichen Arbeiten yertreten. Ein 
weiter Raum ist auch derGraphik 
der Innungen, der Heraldik der 
Familie gewidmet. — Das deutsche 
Eigenhaus in Stadt und Land, 
verwachsen mit Garten und Natur, 
deutsche Ehrenmale, Familiengrab- 
statten, Entwiirfe fiir Einzelgraber 
sind in besten Beispielen yertreten. 
— Ausgezeichnete Arbeiten im Be- 
streben des Schaffens deutscher 
Frauenmode miissen das Ent- 
ziicken jeder Frau erregen.

Eine Leistungsschau im besten 
Sinn des Worts, die namentlich 
auch von den Parteistellen und 
Schulen besucht werden sollte, be
handelt sie doch den Tag der Ar
beit, den Bauerntag, Tag der Ju- 
gend, Festdekorationen, Festwagen, 
Dinge der Winterhilfe (die Offen
bacher Kunstgewerbeschule schuf 
fiir Frankfurt das Hexenhauschen, 
den Osterhasenwagen, den Wagen

Al escribir a los anunciantes menciónese el »Innen-Dekoration«
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des St. Nikolaus, fur Offenbach den 
Weihnachtsmann, das Weihnachts- 
spiel), Wandspriiche, Plakate, Ab- 
zeichen fiir Parteizwecke, Heimat- 
kunst usw. in reichster Fiille.

Die Ausstellung ist taglich ge- 
óffnet — auch Sonn- und Feier- 
tags — von i i  bis 1 3  und 1 7  bis 
1 9  Uhr bei freiem Eintritt.

*r

„ D ie  S c h r i f t  a is  S c h m u c k  
u n d  O r n a m e n t«

Die neue Sammlung am Bayer. 
Nationalmuseum in Miinchen ver- 
anstaltet fortlaufend aktuelle Son- 
derausstellungen, in denen pad- 
agogische, kiinstlerische und kunst- 
handwerkliche Probleme behandelt 
werden.

Soeben ist eine Studienaus- 
stellung »Die Schrift ais Schmuck 
und Ornament« eróffnet worden. 
In dieser Ausstellung wurde ver- 
sucht, die Brauchbarkeit der deko- 
rativen Schrift ais Schmuck, ihre 
Bildkraft an alten und neuen Ar- 
beiten aller Art in den yerschieden- 
sten Materialien und Techniken 
ausgefiihrt, zu erweisen. Ist das 
Ornament ein in Form gebrachter 
Rhythmus, so ist die Schrift eine in 
Form gebrachte geistige Bewegung, 
sie ist zugleich ein Ausgangspunkt 
zur Erklarung und Lósung vieler 
wichtiger kiinstlerischer Fragen, 
die sich kurz mit den Begriffen Pro- 
portion, Form, Rhythmus kenn- 
zeichnen lassen.

Eine gróBere Anzahl von Bei- 
spielen, die nach der Ausstellung 
einer praktischen Verwendung zu- 
gefiihrt werden, sind in Zusammen- 
arbeit von Kunstgewerbe- und 
Fachschulen, Schriftkunstlern und 
Werkstatten angefertigt worden. 
Die verstorbenen Schriftkiinstler 
Rudolf von Larisch und Rudolf Koch 
mit ihren Schulen sind neben Ar- 
beiten des Ehmckekreises durch 
markante Beispiele vertreten.

Ais nachste Veranstaltung bringt 
die Neue Sammlung eine Ausstel
lung von kiinstlerischen Drechsler- 
arbeiten.

*

Gewandter jiingerer

Verkaufer
und Akąuisiteur, yertraut im 
Umgang mit bester und an« 
spruchsvollster Kundschaft, 
sicher in allen Fragen ge« 
schmackvoller Innendekora* 
tion, sucht sich sof. od. spiiter 
zu reriind. Angeb. unt. Z. M. 
7891 a. d. »Innen=Dekoration«, 
Stuttgart^O, Neckarstr. 121

G E S U C H E  U N D  A N G E B  O TE

Bei Bewerbungen auf Chiffre* Anzeigen empfehlen wir, keine OriginabZeugnisse, 
sondern nur A bschriften beizufiigen. Alle U nterlagen (L ichtbilder, Zeugnisab* 
schriftenusw .)soIlenauf der Riickseite Namen u .A nschrift desBew erbers fragen.

B e r a tu n g s s te l le  
f i i r  A u s f u h r f r a g e n

Wir weisen alle exportinteres- 
sierten Kreise auf die in Hamburg 
bestehende Organisation der »Han- 
seatischen Beratungsstelle fiir Aus
fuhrfragen und Kompensation* — 
Hamburg, Hafenhaus, hin. Diese 
Organisation yerdient besonders 
deshalb eine gróBere Beachtung, 
weil die Mitarbeiter derselben fast 
ausschlieBlich aus der Praxis des 
deutschen Ex- und Importhandels 
hervorgegangen sind, iiber lang- 
jahrige Auslandserfahrungen und 
grundliche Warenkenntnisse ver- 
fiigen und infolgedessen wirklich 
praktische Ratschlage und Anre
gungen zu geben in der Lagę sind. 
Die Organisation besitzt ein einzig- 
artiges, in langjahriger Arbeit zu- 
sammengestelltes, sehr umfangrei- 
ches Archiy.

★

A u s b a u  d e r  k u n s t g e w e r b -  

l ic h e n  A u s s te l lu n g  a u f  d e r  

D e u ts c h e n  O s tm e s s e

In Anbetracht der standig wach- 
senden Bedeutung der Deutschen 
Ostmesse in Kónigsberg, die auBer 
der jahrhundertealten internatio- 
nalen Leipziger Messe vom Werbe- 
rat der deutschen Wirtschaft ais 
einzige weitere deutsche Messe mit 
nationalem und internationalem 
Charakter anerkannt wurde, sind 
von den zustandigen kunstgewerb- 
lichen Kreisen Bestrebungen im 
Gange, die Ausstellung des deut
schen Kunsthandwerks auf der 
Deutschen Ostmesse weiter auszu- 
bauen. Wie wir erfahren, begriiBt 
die Messeleitung diese Bestrebun
gen, und es ist damit zu rechnen, 
daB in diesem Jahr auf der 23. Deut
schen Ostmesse (vom 18. bis 
21. August) die Schau des deut
schen Kunsthandwerks eine beson- 
dere Notę erhalt. A. K.

★

F E R N R U F

D E R

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

D E R

IN N E N -D E K O R A T IO N  

S T U T T G A R T  4 2 1 0 6

Altbekanntes Mobelgeschaft
in aufbliih.Stadt Norddeutschlands, 
soli krankheitshalb. verpacht. werd. 
Selbstreflektant., d. iiber 30-40000 M 
verfiig., erh. A uskunft. Angebote 
unt. H . G. 4635 an Ala, H am burg 1

Bij het schrijyen op adyertentien wordt men beleefd yerzocht »Innen-Dekoration« te yermelden
VII
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45 . B A N D

In weiB Ganzleinen gebunden mit farbigem  

Schutzumschlag

R E I C H S M  A R K

Nahezu 5 0 0  A b b i l d u n g e n  
n e u z e i t l i c h e r  Wo h n r a u me  
zah l r e i che  Ku n s t be  i Iag e n 
u. i n teressante Textbei t rage

(F r i ih e r e  B a n d ę , d ie  e b e n f a l ls  r e ic h h a l t ig  

i l l u s t r ie r t  s in d , k o s te n  RM 2 0 .— )

V E R L A G  S A N S TA LT A L E X A N D E R K O C H  G M B H

S T U T T G A R T - O  / N E C K A R S T R A S S E 121

Chefredaktion und kiinstlerische Leitung : Hofrat Dr. Ing. e. h. Alexander Koch, Darmstadt
Y erantw ortlich fiir den A nzeigen teil: W erner Roestel, S tu ttg art /  V erlagsanstalt A lexander Koch G. m. b. H., S tu ttgart /  DA 5325 II.V j. 35. / PI. 3

Druck : Deutsche Verlags*Anstalt S tu ttgart, Neckarstrafie 121/123





DIE GESAMTE WOHNUNGSKUNST IN BILD UND WORT
H E R A U S G E B E R  U N D  L E IT E R :

H O F R A T  DR. IN G . E. H. A L E X A N D E R  K O C H

INNEN-DEKORATION
DAS BEHAGLICHE HEIM

4  7 .  J A H R G A N G  A L T E S T E  U N D  F U H R E N D E  K U N S T Z E I T S C H R I F T  F U R  D E N
I N N E N A U S B A U  U N D  D IE  K U N S T L E R I S C H E  E I N R I C H T U N G  V O N  
L A N D -  U N D  K L E I N W O H N H A U S E R N ,  M I E T W O H N U N G E N ,  V O N  
G E S C H A F T S H A U S E R N ,  H O T E L S ,  R E S T A U R A N T S ,  S T A D T .  
U N D  S T A A T L I C H E N  G E B A U D E N ,  V O N  L U X U S D A M P F E R N  U S W .

B E Z U G S P R E IS  V IE R T E LJA H R LIC H  R M  6 .— /  E IN Z E L P R E IS  R M  2 .5 0  
JA N U A R -E R Ó FFN U N G S H  EFT RM 3.— ZU ZO G L. DER VER SAN  DKOSTEN

E R S C H E I N T  M O N A T L IC H  B E G I N N  D E S  J A H R G A N G S  I M  J A N U A R

V E R L A  G S A  N S T A  LT A L E X A  N D E R K O C H  G M B H

S T U T T G A R T - O ,  N E C K A R S T R A S S E 121 • F E R N R U F  42106

W ir  e m p f e h l e n  d a s  i n t e r e s s a n t e  u n d  a u s  

v i e l e n  F a c h k r e i s e n  d r i n g e n d  b e g e h r t e

S p e z ia lh e ft ii ber

F E N S T E R -D E K O R A T IO N E N
A n regungen  zur N e u - und U m g esta ltu n g  der W ohnu ng  

Mit 48  groBen Abbildungen

Allen Privaten, Innenarchitekten, M obelgeschaften ,d ie  

Vorhangstoffe und G ardinen fuhren, sowie allen Deko- 

rateuren, Dekorationsgeschaften durfte dieses Vor- 

lagew erk unzahlige Anregungen bieten.

P R E I S  RM.  3 .8 0

Z u b e z i e h e n  a u c h  d u r c h  j e d e  B u c h h a n d l u n g

Y E R L A G S A N S T A L T  A L E X A N D E R  K O C H  G M B H  S T U T T G A R T
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T E P P I C H E  L A U F E R S T O F F E

Was ist cfie Gifcfe?
Die G ilde ist ein ZusammenschluB von ersten 

Spezia lgeschaften fu rT e p p ich e , M obelstoffe, 

Gardinen, D ekora tionssto ffe  in Deutschland, 

Holland, Danemark und der Schweiz, w e lche  

d ie  Anregungen de r V erb raucher und die Er- 

fahrungen d e rV e rka u fe r in de r Fabrikation zur 

G eltung bringen w ill.

Was wiff cfie Gifcfe ?
W ie die „G ilden " in a lten  Ze iten  fUr W e rta r- 

be it und bestes M ateria ł e in tra ten , so w ill d ie 

G ilde de r Teppich- und M o b e ls to ff-F irm e n  

heute dahin w irken, daB M usterung, M ateria ł 

undA rbe itE rzeugn issescha ffen ,d ie jede rW oh- 

nung Schonheit und B ehag lichke it verle ihen.

Was sincf Gifcfemuster ?
Die „G ild e “  ISBt von ersten  Kunstlern Entw urfe an fertigen , die, nach Begutachtung durch einen K re is 

anerkann ter Fachleute, von besonders dafOr ausgew fih lten Fabriken in ausgesuchten O ua lita ten  ausge fiih rt 

w erden. D iese un te r dem geschUtzten und ve rp flich tendenS am m elnam en ,,G ildem uste r“  zusammenge- 

faBten Sondererzeugnisse w erden ausschlieB lich von den d e r„G ild e “ angeschiossenen Firm en vertrieben .

G I L D E - H A  U S E R
o O

Aachen - H .& F .L ie c k . Hindenburgstr. 10 

Amsterdam: J. P. W yers Industrie- &  Handels- 
onderneming N .V ., En gros 

Augsburg: Kroll &  Nill, Philippine-W elser- 
StraBe D 280

Bautzen i.S.: Julius Hartmann Sohn, Historisches 
Eckhaus

Berlin W  8: Quantm eyer &  Eicke. Wilhelmstr. 55  

Breslau: Leipziger & Koessler. Neue Schweid- 

nitzer Str. 16/17
Chemnitz i. S.: Richard Zieger. Markt 12. Passage 
Darmstadt:Tritsch&Heppenheimer.Grafenstr.23' •• 

Dresden: E .O tto  Mayer. Konig-Johann-Str. 17 

Erfurt: Hermann Schellhorn, Neuwerkstr. 2 

Essen: Einrichtungshaus J. Kramm  

Halle a. S.: Arnold & Troitzsch. Gr. Ulrichstr. 1 
Hamburg 1: Briiggemann & Barkmann A.G.Teppich- 

haus Hamburg, P ferdem arkt42-M onckebergstr. 
Hannover: W erner &  Determann. Schillerstr. 33  

Harburg-W ilhelmsburg: Otto Bretschne;der &. Co.. 
W ilstorferstr. 2

Kassel: Horn &  Franke. W ilhelm str.6 
Koln: H .J .vo n  W ittgenstein. Breite Str. 1 c 

an der Hohe Str.

Kónigsberg i. Pr.: Teppich-Haus Max Tobias.
Franzósische Str. 26 /27  . 

K openhagen: J 11 u m , Ostergade  

Leipzig. Teppich-Drews. Konigsplatz 
Magdeburg: Bretting & Romer, Alte Ulrichstr. 9 

Niirnberg: W ust& Thaufelder,S terngasse8 10 

Oldenburg i O.: Max Ullmann, Langestr. 91 

Osnabruck: Schauenburg &  Lambrecht. 
Grossestr. 3 7 /3 8

Rostock: Max Sabokath, Neuer Markt 9 

St. G allen: Schuster & Co., Multergasse 14 

Stettin: W iegels & Riegel, Kantstr. 3  

Stolp i. Pomm.: W iegels & Riegel.
Hitlersti .46 47

Stuttgart: Emil Meyer, Eberhardstr. 65  

W iesbaden: Elvers &  Pieper. Friedrichstr. 14 

W uppertal-B arm en: Ernst Erbsloh. Werth 43  

Ziirich: Schuster &  Co.. Bahnhofstr. 18
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D ie  F r a n k f u r te r  M e s s e n  
1 9 3 6

Die Frankfurter Messe hat sich 
nach der Neuordnung des deutschen 
Messewesens wieder giinstig einge- 
fuhrt. Die Beschicker- und Be- 
sucherkreise konnten sich in den 
abgelaufenen Jahren standig erwei- 
tern und die Voranmeldungen fur 
die Friihjahrsmesse dieses Jahres 
zeigen, daB das Interesse aus Aus- 
stellerkreisen wieder sehr lebhaft 
ist. Nach den bisherigen Anmel- 
dungen werden die Frankfurter 
Festhalle und das »Haus der Mo
dem voll belegt sein.

Wie herkommlich, wird die 
Friihjahrs- und Herbstmesse 
die Abteilungen Haus- und 
Kiichengerate, Spielwaren 
und Galanteriewaren umfassen; 
ferner wird der diesjahrigen 
Friihjahrsmesse die Abteilung 
Mobel angegliedert sein. Nach der 
Regelung, die vom Werberat der 
deutschen Wirtschaft fur das M6- 
belmessewesen getroffen wurde, ist 
die Frankfurter Mobelmesse 
in diesem Jahre neben Leipzig die 
einzige Mobelmesse in Deutsch- 
land. Die Beteiligung aus allen 
Teilen der Móbelindustrie ist sehr 
stark, so daB mit einer bedeutenden 
und erfolgreichen Veranstaltung zu 
rechnen ist. Die bereits vorliegen- 
den zahlreichen Anmeldungen ge- 
ben die Sicherheit, daB die Frank
furter Mobelmesse wieder eine aus- 
gezeichnete Ubersicht iiber den 
Stand der heimischen Mobelindu- 
strie und die neuesten Modelle ge- 
ben wird. Da die Interessenten- 
kreise sich aus ganz Siiddeutsch- 
land, Siidwest- und Westdeutsch- 
land und dem Saargebiet zusam- 
mensetzen werden, hat die Frank
furter Friihjahrsmesse ein so aus- 
gedehntes Hinterland, daB alle 
wiinschenswerten Marktmoglich- 
keiten gegeben sind.

Zeitpunkte der Frankfurter 
Messen 1936: Frankfurter Friih- 
jahrsmesse vom 21.—24. Marz; 
Frankfurter Herbstmesse vom 27. 
bis 29. September.

S ie d e ln  u n d  W o h n e n  im  
w e s t d e u t s c h e n  L e b e n s -  

ra u m

Die Kólner Siedlungsausstel- 
lung sieht ein vielseitiges Pro- 
gramm vor. Sie wird vom 15. bis 
22. Marz 1936 in Verbindung mit 
der Friihjahrsmesse in Koln 
durchgefiihrt.

Neben der Wehrhaftmachung 
stehen die nationalpolitischen Auf- 
gaben einer tatkraftigen Siedlungs- 
politik heute im Vordergrund. An 
den groBen Zieleń praktisch mit- 
zuarbeiten ist eine dringliche Auf-

fiwooccogen&e £c- 
jcupissc Oeutfdjec 
tDecbmannsacbeit, 
focmen-unD facbcn- 
mdi,l)Qcmonird)dec 

moOecnenRautniuil' 
tuu nngepnsst, [inO 
Ole Biloga-Dochang- 
Gocnitucen fUc $en- 
ftiłc-unD EchecOeho- 
cotioncn in IDotin- u. 
SieDlungsbouten, 
fucJobrih-unbOec- 
roaltungs-Gebaube

3ulius Sdimidt, Rem|d|»0 -Hocfmulile
Begrimftct 1853 m̂talltDOCPiObCittSn Jccnrul 47111 
Berlin S 42, raonmoriit.«/« uiien vi, 5 IDnngi / ttiucgau. smarni

Ver!angen Sie von Ihrer Tapełenhandlung diese d 

neuen K o!lek tionen*95g schweres P ap ie r-I G .Farben • Modernę D ruck- 

lechnik • Kunstl. Enfwurfe • H erste lie r: Tapetenfabrik Rasch. Bramsche

gabe, die mit einer dem >>Siedeln 
und Wohnen im westdeutschen 
Lebensraum* gewidmeten Veran- 
staltung kraftvoll gefórdert wer
den soli. Ihre Gliederung geht aus 
von den groBen sozialen Spannun- 
gen und Problemen, durch die dem 
Siedlungswerk zwingende Aufgaben 
gestellt wurden. Einleitend wird die 
Frage gestellt: Warum muB ge- 
siedelt werden? Die ungesunde 
Entwicklung vom Land zur GroB- 
stadt hin durch eine ungeordnete 
Industrialisierung wird eindring- 
lich dargestellt. Die groBen sozialen 
und wohnungspolitischen Schaden 
fiihren dann zur Behandlung der 
Aufgabe: Wie kann am zweck- 
maBigsten gesiedelt werden? Die 
Grundsatze und Richtlinien des 
Reichsheimstattenamtes ais der 
fiihrenden Beratungsstelle werden 
an klaren Beispielen veranschau- 
licht. Aber auch den gewerblichen 
Kreisen der Lieferanten wird die 
Móglichkeit geboten, ihre Erzeug- 
nisse und Arbeitsweisen zu zeigen. 
Ein in natiirlicher GróBe errichtetes 
vorbildliches Siedlungshaus mit 
zweckmafiigen Anlagen fiir Vieh- 
haltung und Gartennutzung be- 
herrscht die Haupthalle (Westhalle) 
und fiihrt zur Beantwortung der 
sich aufdrangenden Frage: Wie 
kann ich Siedler werden? Alle zu- 
standigen Stellen der Siedlungsbera- 
tung einschlieBlich derFinanzierung 
zeigen den einzuschlagenden Weg.

Um jede Einseitigkeit zu ver- 
meiden, wird auf der Ausstellung 
auch die Haus-, Vieh- und Garten- 
wirtschaft ausfiihrlich beriicksich- 
tigt. Diese Tatsache sichert der 
Veranstaltung eine taglich zu- 
nehmende Beteiligung aller am 
Siedlungswesen interessierten Wirt- 
schaftskreise. Haus und StraBe, der 
Kleintierstall, die Diingerwirtschaft, 
die Fruchtfolge, die Kompostanlage, 
die Verwertung der Ernte, die Vor- 
ratskammer des Siedlers, seine 
Wasch- und Futterkiiche und 
schlieBlich seine Wohnung sind 
einige behandelte Sachgebiete.

In der Abteilung »Der Weg zur 
Siedlung« wird eine Beratungsstelle 
die notwendige sachliche Aufkla- 
rung geben, wobei auch die Fragen 
der Geldbeschaffung, der Wahl des 
Haustyps, wichtiger technischer 
Aufgaben und der Betreuung des 
Siedlers erschópfend beantwortet 
werden konnen. Auch die Mitwir- 
kung des Deutschen Siedlerbundes, 
der Siedlungsgesellschaften, Heim- 
statten, Genossenschaften, Bau- 
sparkassen, der Kleingartner- und 
Kleinsiedlervereine kommt dem 
Wunsche der Siedlungswilligen und 
der Siedler nach einer eingehenden 
Aufklarung entgegen.

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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s S c h l ic h te s  
d e u ts c h e s  H e im a

Ausstellung der Staatsschule fiir 
Kunst und Handwerk, Mainz, 
25. Januar bis 8. Marz 1936 
>Was wir zeigen, will nicht eine 
Ausstellung schlechthin sein. Auch 
nicht eine Leistungsschau im Sinne 
einer Zusammenstellung von Pa- 
radestiicken oder dergleichen. Es 
will in erster Linie dem Volke und 
dem Leben dienen.«

Das war die Aufgabe, die die Lei- 
tung der Staatsschule sich und ihren 
Mitarbeitern gestellt hatte. GewiB 
keine leichte Aufgabe; denn es ist 
das natiirliche Bestreben jedes 
kiinstlerisch, also auch des kunst- 
gewerblich tatigen Menschen, einer 
Hóchstleistung an Form und Aus- 
arbeitung einen ebenso hochstwer- 
tigen Werkstoff zur Verfiigung zu 
stellen. So mogen wohl edle und 
vorbildliche Gegenstande entstehen, 
sie sind aber leider fiir breite Volks- 
schichten unzuganglich. Diesem 
Ubel suchte die industrielle Her- 
stellung ihrerseits abzuhelfen, in
dem sie in der Form hochwertige 
Gegenstande in billigem Werkstoff, 
der iibrigens an sich nicht immer 
schlecht und minderwertig sein 
muB, und in Massenherstellung an- 
bot. Einfacher Werkstoff wurde so

Deutsche L inoleum -W erke AG
Z W E I G N I E D E R L A S S U N G  D E L M E N H O R S T

ABTEILUNG: A n k e r - L in c r u s t a

lln ser Sondererzeugnis:
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F R A N K F U R T  A M  M A I N
F E S T H A L L E  N C E L A N  D E
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H O H EN ZO LLERN  PLATZ 
47
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mobel

in eine ihm artfremde Form ge- 
preBt und wo seine Eigenschaften 
nicht ausreichten, wurde mit aller- 
hand Tiinchen und billigen Mitteln 
ein Eindruck von kostbareren, das 
heiBt teureren Gegenstanden er- 
weckt. Was entstand, tauschte min- 
derbemittelten Schichten einen Le- 
bensstand vor, der ihnen nicht zu- 
gehórte, und weit schlimmer, weite 
Kreise unseres Volkes wurden 
durch diese an sich wohlgemeinte 
Art der Herstellung irre in dem 
Empfinden fiir die Schonheit echten 
Werkstoffs und der ihm allein art- 
gemaBen Form. Es galt also fur 
Kiinstler und Kunstgewerbler, sich 
billigen Werkstoffen zuzuwenden 
und aus ihnen Hochstleistungen 
herauszuholen, die dem Anspruch 
an Schonheit geniigen und die 
spróden Eigenschaften des billigen 
Werkstoffs bewaltigen. Das ist eine 
schwierige Aufgabe, denn nicht um- 
sonst sind billige Werkstoffe eben 
billig, und sie durch langwierige 
Arbeitsvorgange veredeln, hieBe sie 
ja wieder verteuern. Was die Staats
schule Mainz mit allen ihren Ab- 
teilungen hier geleistet hat, ver- 
dient Anerkennung und Dankbar- 
keit. Was besonders auffallt, ist 
die Vorsicht und Zuriickhaltimg, 
die allen zur Schau gestellten Din-

In writing advertisers, please refer to »Innen-Dekoration«
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gen eignet, man móchte fast sagen, 
die demiitige Andacht, mit der sich 
Lehrer und Schiller ihrer Aufgabe 
hingegeben haben. Und weil sich 
alle Klassen daran beteiligten, ist 
auch wirklich eine Schau entstan- 
den, die zwar nicht vollstandig ist, 
was auch nicht beabsichtigt war, 
aber doch jedem Gebiet unserer 
Wohnkultur einen Beitrag liefert.

Die Ausstellung befindet sich im 
Gebaude der Staatsschule selbst, 
die iiber eine groBere Zahl fiir Aus- 
stellungszwecke bestens geeigneter 
Sale, Gange usw. verfiigt. Raum i 
der Ausstellung ist ais Empfangs- 
raum gedacht und enthalt in loser 
Ubersicht schone Einzelstiicke aus 
den verschiedensten Fachklassen. 
Die folgenden Raume geben '(An
regungen und Beitrage zur Ge
staltung der Volkswohnung ". Raum 
2 ist der Siedlung und dem Hausbau 
gewidmet. Man sieht in Zeichnung 
und Modellen die Entwiirfe fiir 
zwei verschiedene Siedlungen mit 
Einzel- und Doppelhaustypen, Bau- 
emstellen, einer Siedlungsschule 
und einer anderen mit Turn- imd 
Festsaal, einer Backerei imd einer 
Metzgerei; ja auch einer Hand- 
werkerstelle fiir einen Keramiker 
wurde gedacht. Ferner sind Ent- 
wiirfe und Abbildungen von GroB- 
siedlungen mit Mehrfamilienhau- 
sem und Wohnungen bis zu vier 
Zimmern zu sehen, teilbare Woh
nungen, verschiedene GrundriB- 
losungen und Entwiirfe fiir kleine 
Einfamilienhauser mit Abwand- 
lungsvorschlagen, schlieBlich auch 
die dazu gehórigen Gartenplane. 
Raum 3 enthalt die innere Einrich- 
tung des Dschlichten deutschen 
Heimes«. Ein Wohnzimmer fur 
eine Kleinwohnung, das Wohn- 
und Schlafzimmer ais selbstandige 
kleine Wohnung, auch fiir den 
erwachsenen Sohn oder Unter- 
mieter geeignet, wird gezeigt. 
Ferner die Kiiche fiir eine Volks- 
wohnung sowie ein Eltemschlaf- 
zimmer fur einen Arbeiter auf dem 
Lande, das mit wenig Veranderun- 
gen auch einem Kopfarbeiter in der 
GroBstadt dienen kann, wie ein- 
leuchtend zur Schau gestellt wird. 
Alle Mobel sind aus deutschen H61- 
zem gefertigt: Larche, Kiefer und 
Fichte, das Schlafzimmer aus ge- 
strichener Tanne; auch werden 
einzelne Muster gebeizter deutscher 
Hólzer und Anstrichmuster fur 
Volkswohnungsmóbel gezeigt. tjbri- 
gens sind allen Einrichtungen Er- 
lauterungen mit genauen Preisan- 
gaben beigegeben, die zeigen, daB 
alles auch fur den Mindestbemittel- 
ten erwerbbar ist.

die Zoil des Umzuges nahł, w er
den wie gewóhnlich neue Piane 
gemach! — schlieBlich werden 
Sie gefragł, wie wohl die neue 
Wohnung auszustałłen sei I 

Bald kommen die ersten Aultrage 
— die nachsten werden schon von 
der Einhalłung kurzfrisiiger Liełer- 
termine abhangig gemach! I 

Dann kommtesauf dieZuverlassig- 
kei! Ihres Arbeitsgeraies beson- 
d ersan l Alle !echn. For!schri!le 
gil! es auszunu!zen. P h o e n ix -  
Universal - Schnellnahmaschinen 
fiir G erad- u.Zickzacknah!sind fiir 
viele Spezialarbeiten geeignell 
Sie s p a re n  Z e i f ,  v e r d ie n e n  
m e h r G e ld ,  wenn Sie eine
PHOENIX aus BIELEFELD
wahlen. Fordem Sie Prospek!T101

D U A r \ T I V  N łh n > « » e h ln « n  A .-G .
r n U Ł l M A

Die oberen Raume endlich be- 
schaftigen sich mit der Ausstattung 
und dem Schmuck. Vasen, Schalen, 
Fliesen, Kriige und Geschirr aller 
Art aus verschiedenfarbigen Tonen 
mit Glasuren, Ritzdekoren usw. 
werden gezeigt, ferner Kannen und 
Kriige aus Metali getrieben und ge- 
gossen, Tonreliefs, Hauszeichen in 
Stein und in Putztechnik, auch 
Handwerks-, Gewerbe-Zeichen und 
Schilder aus Metali. Holzarbeit und 
sogar Tapetenmuster sind zu sehen. 
Raum 5 enthalt Wandschmuck 
graphischer und malerischer Art. 
Zeichnungen, Aąuarelle, Lichtbil- 
der und — ein guter Einfall — die 
Abbildungen der Arbeits- und 
Wohnraume beriihmter Deutscher 
der Vergangenheit fiillen Wandę 
und Tische.

Alles in allem gibt die Ausstel
lung mit wenig Geprange, dafiir um 
so griindlicherer Arbeit, eine Fiille 
von Anregungen und wirkt durch 
die selbstlose Gesinnung aller, die an 
ihrem Zustandekommen mitge- 
wirkt haben, vorbildlich und wer- 
bend. R.

M e ld e p f l ic h t  
d e r  In n e n r a u m g e s t a l t e r

Innenraumgestalter wirken an 
der oErzeugung von Kulturgut« im 
Sinne des § 4 der ersten Verordnung 
zur Durchfuhrung des Reichskul- 
turkammergesetzes vom 1. No- 
vember 1933 (RGB1. I, S. 797) mit. 
Fiir den Berufsstand der bisher so- 
genannten »Innenarchitekten« ist 
die Fachgruppe olnnenraumgestal- 
ter« in der Reichskammer der bil- 
denden Kiinste geschaffen worden.

Demzufolge besteht fiir alle Per- 
sonen, welche auf dem Gebiete der 
Innenraumgestaltung bei der Er- 
zeugung von Kulturgut entwerfend 
oder anordnend und leitend mit- 
wirken, die Zugehorigkeitspflicht 
zur Fachgruppe »Innenraumgestal- 
ter« in der Reichskammer der bil- 
denden Kiinste ais Voraussetzung 
fiir die weitere Ausiibung des Be- 
rufes.

Die Berufsbezeichnung fiir diesen 
Personenkreis lautet: olnnenraum- 
gestalter.«

Die Fiihrung der Bezeichnung 
»Innenarchitekt<i ist nicht mehr zu- 
lassig.

Alle auf dem Gebiete der Innen
raumgestaltung tatigen Personen, 
gleichgiiltig, ob diese Tatigkeit 
selbstandig oder ais Angestellter 
ausgeiibt wird, haben umgehend 
ihre Anmeldung zu vollziehen bei 
der Reichskammer der bildenden 
Kiinste, Fachgruppe Innenraum
gestalter, Berlin W 35, Blumeshof

Prifere de citer la revue »Innen-Dekoration«

IV



BAND XLVII »INNEN-DEKORATION « MARZ 1936

5—6, die iiber die Eingliederung in 
die Kammer entscheidet.

GemaB dem § 28 der ersten 
Durchfuhrungsverordnung zum 
Reichskulturkammergesetz kónnen 
Ordnungsstrafen festgesetzt werden 
gegen jeden, der entgegen dem § 4 
dieser Verordnung nicht Mitglied 
der Kammer ist und gleichwohl 
eine der von ihr umfaBten Beschaf- 
tigungen ausiibt.

*

Durch die Schaffung der Fach- 
gruppe *Innenraumgestalter« in der 
Reichskammer der bildenden Kunste 
ist erstmalig ausgedriickt worden, 
daB fiir den Berufsstand der bisher 
sogenannten »Innenarchitekten« 
eine berufsstandische Organisation 
amtlichen Charakters geschaffen 
wurde.

Diese Tatsache besagt, daB das 
Vorhandensein eines Berufsstandes 
der Innenraumgestalter zugegeben 
wird, obwohl bislang von einer 
nach auBen geschlossenen, in Er- 
scheinung tretenden Front, die ein 
anerkannter Berufsstand immerhin 
bilden soli, nichts oder nur wenig 
zu verspiiren war.

Das zur Zeit schon fast *beflii- 
gelte« Wort: Wohnkultur, bei pas- 
senden und unpassenden Gelegen- 
heiten von berufenen und unbe- 
rufenen Verkiindern angebracht, 
ist so volkstiimlich geworden, daB 
es fiir viele eine Versuchung be- 
deutet, ohne daB sie berufen sind. 
Das heranwachsende Geschlecht ais 
SpróBlinge der deutschen Familie, 
welches, vom Pimpf angefangen, 
durch Hitlerjugend, BDM, Frauen- 
schaft, SA, Arbeitsdienst und 
Reichsheer, eine einzigartige Schule 
der Erziehung durchmacht, kann 
auf die Dauer unsere heutige, oft 
nur auBerlich wirkende Wohn
kultur nicht ais die deutsche Wohn- 
stube anerkennen. Daher ist Er
ziehung und Schulung undvóllige 
Umstellung notwendig.

Die Reichskammer der bildenden 
Kunste ist gewillt, die Fachgruppe 
»Innenraumgestalterł, vorerst noch 
ein Gebilde der Organisation, mit 
diesen Aufgaben zu betreuen.

Der Zustand, daB jeder Móbel- 
yerkaufer, getarnt durch die Be- 
rufsbezeichnung »Innenarchitekt<, 
dem vertrauensvoll zu ihm kom- 
menden Menschen eine »berufene<« 
Auffassung iiber den Begriff Wohn- 
gesinnung aufzwingen kann, muB 
der notwendigen Forderung wei- 
chen, daB nur einem besonderen 
Berufsstand diese yerpflichtende 
Aufgabe iiberantwortet wird.

Das dadurch dem fachlich und 
kiinstlerisch geschulten Innenraum-

K E R A M IS C H E  T IS C H P L A T T E  -T IE R K R E IS Z E IC H E N
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gestalter zugebilligte Vertrauen 
muB naturgemaB durch Leistungen 
gerechtfertigt werden.

Erst nach erfolgtem organisato- 
rischem Aufbau der Fachgruppe 
ist eine planmaBige Bearbeitung 
der Aufgaben nach einheitlichem 
Wollen sichergestellt.

Durch die oben yeróffentlichte 
Bekanntmachung des Herm Pra- 
sidenten der Reichskammer der 
bildenden Kunste werden alle 
Innenraumgestalter aufgefordert, 
der Anmeldepflicht unyerzuglich 
nachzukommen.
Reichskammer d. bildenden Kunste

F u B b o d e n p f le g e ,  
w i e  s ie  s e in  s o l i

Zur regelmaBig wiederkehrenden 
Arbeit der Hausfrau gehórt die 
FuBbodenpflege, der die Hausfrau 
einen Teil ihrer Zeit opfem muB, 
wenn sie die FuBbóden der Woh- 
nung und des Hauses richtig be- 
handeln will. Gerade das urichtig; 
setzt aber so yiele Kenntnisse vor- 
aus, daB es angebracht erscheint, 
iiber richtige FuBbodenpflege ein- 
mal zu sprechen.

Die yerschiedenen FuBbóden miis- 
sen nach ihrer Art behandelt wer
den. Je nachdem, ob es sich dabei 
um Stein, Holz oder Linoleum han- 
delt, ist die Reinigungsarbeit eine 
andere. Wir unterscheiden Auf- 
wischen, Slen und Bohnem.

Beim Aufwischen bindet man 
den Schmutz mit Wasser; es ist am 
billigsten, aber am anstrengendsten.

Beim Olen bindet man mittels 
Baumwollfransenbesen den Staub 
durch Ol. Der Olmop spart Zeit und 
Kraft. Zeiterspamis und Beąuem- 
lichkeit miissen aber bezahlt wer
den; es kostet deshalb mehr.

Beim Bohnem erhalt man durch 
das Bohnerwachs eine schóne, 
glatte FuBbodenflache. Das Boh- 
nern ist zwar ein wenig anstrengen- 
der, aber trotzdem ohne groBe 
Muhe durchzufiihren. Wichtig ist, 
daB ein klebriges Wachs benutzt 
wird, um die Gefahr des Ausrut- 
schens, besonders bei Kindem, zu 
beseitigen.

Handelt es sich um Stein- oder 
HolzfuBbóden, gestrichene Holz- 
dielen und Linoleum, so ist das beste 
Reinigungsmittel lauwarmes Was
ser. Die Boden diirfen aber nicht 
aufgeschwemmt, sondem nur mit 
demleichtausgewrungenenScheuer- 
tuch aufgewischt werden, nachdem 
der F uBboden yorher gekehrt wurde. 
Die Feuchtigkeit ist durch Trocken- 
reiben wieder zu beseitigen. Ist die 
Verschmutzung groB, dann kann 
eine gute, milde Kemseife, die

Al escribir a los anunciantes menciónese el »Innen-Dekorationc
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D a s  n e u e  D r. W o  I f f - B u c h :

S KI KAMĘ RAD TONI
76 ganzseitige Aufnahm en von G arm isch-P arten - 
k irchen und seinen Bergen im Schnee

5 2  S e i t e n  T e x t  P r e i s  g e b u n d e n  RM 6. —
„  G a n z l e i n e n  R M 6.80

Z u  b e z i e h e n  d u r c h  j e d e  B u c h h a n d l u n g

H. B E C H H O L D  V E R L A G , F R A N K F U R T  A M  M A IN

I N S E R A T E  in der » I N N  E N - D E K O  RATI O N «
sind fiir den Geschaftsmann beste Kapitalanlagen

schaumig aufgelóst wird, ais Zusatz 
zum Wasser genommen werden. 
Auf keinen Fali sollen scharfe 
Mittel (wie Soda oder Chlor) Ver- 
wendung finden. Diese greifen den 
Farbanstrich der Dielen an. Auch 
Mineralole und manche staubbin- 
denden FuBbodenóle gehóren hier- 
zu. LinoleumfuBbóden sollen nicht 
mit Mitteln behandelt werden, die 
óllosend wirken. Soda und Schmier- 
seifen sind aus diesen Griinden zu 
meiden. Aufgetragene Mineralole 
Ibsen das verfestigte Leinol, das im 
Linoleum enthalten ist. Es geniigt 
das Aufwischen mit lauem Wasser 
unter Verwendung einer neutralen 
Kernseife. Flecken kónnen durch 
einige Tropfen Terpentin entfemt 
werden.

Ein vorziigliches Reinigungs- 
mittel, vor allem fiir Linoleum, ist 
reines Leinol, das man infolge seiner 
schiitzenden Wirkung nicht oft auf- 
zureiben braucht. Bei allzu reich- 
lichem Gebrauch besteht aber der 
Nachteil, daB der Staub in Verbin- 
dung mit der Leinólschicht den 
FuBboden verschmiert. Verschmutz- 
tes Parkett laBt sich leicht mit rei- 
nem Terpentin, Terpentinersatz 
oder terpentinhaltigen Mischungen 
reinigen, wahrend zur Linoleum- 
reinigung Terpentin nur ais be- 
scheidener Zusatz zum Wasser ge- 
geben werden darf.

Vorsicht ist bei unbekannten 
fertigen chemischen Reinigungs- 
mitteln zu iiben, die oft schadliche 
Bestandteile enthalten und ver- 
haltnismaBig viel zu teuer sind. 
Fliissigkeiten sollen niemals auf 
den FuBboden aufgegossen, sondern 
miissen immer aufgerieben werden, 
um Flecken zu vermeiden. Das gilt 
auch fiir Wasser, denn Wasser- 
flecken sind oft schwerer zu ent- 
fernen ais Schmutzflecken, die 
obenauf liegen. Zum Schutz vor 
den feuchten Randem der Eimer 
setze man deshalb ein Stiick Pappe 
oder Papier oder einen Rest Lin
oleum darunter.

Fiir viele FuBboden verwendet 
man Bohnerwachs zum Schutz 
gegen auBere Einfliisse und um ein 
glanzendes Aussehen des Bodens 
zu erreichen. Gutes Bohnerwachs 
muB sich beim hauchdiinnen Auf- 
tragen ohne Riickstande leicht ver- 
reiben lassen. Eine Wachsschicht, 
die zu dick aufgetragen wird, wirkt 
ais Schmutzfanger und fiihrt zur 
Verkrustung. Schmutzige und stau- 
bige FuBboden miissen vor dem Ein-

Die Meta l l a rbe i ten  u. B e l e u c h t u n g s k o r p e r  
(S. 8 5 / 8 6 )  fiir be ide  B a u t e n  d e s  Herrn 

Archi tekt  G u s t a v  Bork f i ihrten a u s :
e t a l l w e r k s t Atte n

I N H A B E R :  E R I C H  K O S T E R  U N D  F R I T Z  D I E R K

H A N N O Y E R ,  B IL L W E G  4 A
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wachsen gesaubert werden. Fliissige 
und halbfliissige Bohnerwachse ent- 
halten geringere Mengen von Wachs, 
dafiir aber mehr Reinigungsmittel.

Mehr ais jede andere Hausarbeit 
ist die FuBbodenreinigung anstren- 
gend. Das Reinigungsgerat muB 
deshalb so zweckmaBig sein, daB 
die Hausfrau auch bei dieser Arbeit 
entlastet wird. Auch praktische 
Arbeitskleidung unterstiitzt dieses 
Bestreben.

»Der Deutsche Textil-Arbeiter.«

*

B e i la g e n - H in w e is

Diesem Heft isteine Tekko-Probe 
der Firma Salubra-Werke A.G., 
Grenzach, beigefiigt, die unsere 
Leser wohl interessieren wird.

★

V e r w e n d u n g  u n d  B e g r i f f s -  

b e s t im m u n g  v o n » A n g o r a -  

k a n in - W o l le a

Die Zucht von Angorakaninchen 
fur die Gewinnung seidenweicher 
Wolle ist so bedeutend geworden, 
daB sich dieses Erzeugnis schnell 
einen Platz auf dem Textilienmarkt 
erringt. Die Ausstellungvon Angora
kaninchen, die auf Wolle gezuchtet 
werden, nimmt auf der Deutschen 
Ostmesse in Kdnigsberg darum 
auch immer gróBeren Raum ein, 
weil gleichzeitig die mannigfachen 
Verwendungsarten dieser Faser ge- 
zeigt werden. Abgesehen von der 
Verwertung des Felles fiir Pelz- 
zwecke, der Herstellung reiner oder 
gemischter Stoffe daraus, kommen 
namlich die feinen Haare dieser 
Edelkaninchen auch ais Fiill- 
material fiir gute Steppdek- 
ken, Dekorationskissen usw. 
in Betracht.

1,1,1 SCHLARAFFIA M H T R R T Z E N

PrivatlB ute  allein in DBUtschland 
sind zufriedene SCHLARAFFIA Besiłzer

Freibewegliche ineinanderrerschlungene Einzelfedem
mit pat. Innengelenk und pat. Innenrahmen sind die Garanten fur richtige 
Konstruktion der Schlaraffia^Federeinlage fur Matratzen und Polstermóbel. 
VerlangenSie Verkaufsunterlagen uberdie ,,heizbare“  Schlaraffia»Matratze.

S ch la ra ffia  >W e r k e ,  W u p p e r ta l  / B erlin  /  M unchen

M K

N E U - D E U T S C H E

K U N S T L E R - T A P E T E N

E n t w u r f e :  P r o f .  J. H i l le r b r a n d ,  M u n c h e n

P a s s e n d  e n twor f ene  D e c k e n t a p e t e n  
und  Vo rh angs to f f e  vol lenden eine 
e inhei t l iche,  intime R aums t imm ung

Hó herpre i s i ge  T a p e t e n  in b e k a n n t e r

IMMUNA-QUAUTAT
licht- und wasserfest 

B e z u g  d u r c h  d e n T a p e t e n h a n d e I ! 

H e r s te l le r :

E R IS M A N N  &  C IE ., B R E IS A C H , B a d e n

zwar auch mit reiner Wolle, ein 
MiBbrauch ist.

Durch die neue Begriffsbestim- 
mung soli auch verhindert werden, 
daB Erzeugnisse ais Wollhaare des 
A n g o r a  kaninchens bezeichnet 
werden, die zum Beispiel gewbhn- 
liche Stichelhaare anderer Kanin- 
chenrassen ais Beimischung auf- 
weisen. Es diirfen daher mit der 
eindeutigen Bezeichnung nur solche 
Fasern gekennzeichnet werden, die 
vollstandig aus Wollhaaren des 
Angorakaninchens bestehen. Bei 
dieser Reglung steht das Wort 
Angorakanin nur so lange zu Be- 
ginn der Kennzeichnung eines Ge- 
misches, ais das feine Haar dieses 
Edelkaninchens wenigstens 50 Pro- 
zent ausmacht. Wird bis zu dieser 
Grenze also im Handel gekenn
zeichnet: ijAngorakaninwolle mit
.. Prozent ........wolle«, so muB
zum Beispiel eine Textilmischung, 
die aus mehr Schafwolle ais feinen 
Angorakaninhaaren besteht, um- 
gekehrt die Bezeichnung tragen: 
»Schafwolle mit.. Prozent Angora- 
kaninwolle.«

Um diese neuen Bezeichnungen 
auch nach auBen kenntlich zu ma- 
chen, ist fiir den Vertrieb ein Eti- 
kett eingefiihrt worden. Dieses 
zeigt im Hintergrund einen Adler,

Da es sich nun um ein verhalt- 
nismaBig noch neues Erzeugnis 
handelt, so hat der ReichsausschuB 
fiir Lieferbedingungen in Verbin- 
dung mit den beteiligten Inter- 
essentenkreisen Grundsatze fiir die- 
jenigen Erzeugnisse aufgestellt, 
welche man ais Wolle von Angora
kaninchen bezeichnen darf. Diese 
RAL - Bezeichnungsvorschriften 
stiitzen dabei auch ein Gutachten 
der Berliner Handels- und Indu- 
striekammer, in dem gesagt worden 
ist, daB die Bezeichnung »Angora- 
wolle« fiir alle Mischungen dieses 
Haars mit anderen Fasern, und

Der

J U a ł- ^ tu ń l
s e i t  1 7 9 5

d a s

O u a l i t a t s -

E r z e u g n i s

f u r

h o c h s t e

A n s p r i i c h e

E rs te  f lc h e rn e r  S tu h lfa b r ik

A U G U S T  K L A R
Achern /  Baden

E N T W U R F E  X ailsM^qe,a:
Raumgestaltung, modern, alle Stilarten
F R 1 N Z  M A S C H M A N N . M O N C H E N , F r iih lin g s traD e  I9

Lichtreklame und Beleuchtung
im E d e n - T h e a t e r ,  Go t t i ngen ,  fuhr te  a u s :

T h .  T a n n e b e r g e r ,  H a n n o v e r ,  F . 4 0 1 4 0
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im Vordergrund ein Kaninchen. 
Durch Farbę des Kaninchens auf 
diesen Auszeichnungen ist dem 
Streben nach Klarheit und Wahr- 
heit im Handel in folgender Weise 
Rechnung getragen:

Kennzeichnung: Gelbes Kanin
chen fiir Angorakanin-Wolle ohne 
jede andere Beimischung. — Be- 
zeichnung: Deutsche Angorakanin- 
Wolle.

Kennzeichnung: Rotes Kanin
chen fiir Angorakanin-Wolle mit 
anderen Beimischungen bis zu 
50 Prozent. — Bezeichnung: zum 
Beispiel Deutsche Angorakanin- 
Wolle mit 30 Prozent Schafwolle.

Kennzeichnung: Keine, fiir An
gorakanin-Wolle mit mehr ais 
50 Prozent anderen Beimischun
gen. — Bezeichnung zum Beispiel: 
Schafwolle mit 20 Prozent Angora
kanin-Wolle. G.

D ie  A u f n a h m e n  v o n  H a u s  

L i l le  0

in diesem Heft stammen von den 
Photographen Ernst Bórner, Berlin- 
Zehlendorf, und Emil Leitner, Ber- 
lin-Charlottenburg.

Bembe-Parkett 
STABFUSSBÓDĘN 
s in d  b i l l ig  u n d  s c h o n
M a i n z - M e r g e n t h e i m e r  P a r k e t t f a b r i k  

G .  m . b .  H .  v o r m .  A .  B e m b e  

B a d  M e r g e n t h e i m  4 :  T e l .  S .  A .  4 0 4  

Yertreter in allen GroOstiidten Deutschlands

D ie  2 4 . D e u ts c h e  O s tm e s s e

findet in Konigsberg vom 23. bis 
26. August 1936 statt. Sie gliedert 
sich in die Warenmustermesse, die 
Technische und Baumesse sowie 
die Landwirtschafts- und Hand- 
werks-Ausstellung.

B e i la g e n - H in w e is

Die Ausfall-Probe von Anker-Lin- 
krusta-Jaspe, welche diesem Heft 
beiliegt, empfehlen wir der beson- 
deren Beachtung unserer Leser.

E r z e u g n is s e  

d e r  O s t m a r k - W e b e r

Es diirfte bekannt sein, daB 
die Handweber der Bayerischen 
Ostmark, des Vorpostens auf der 
Grenzwacht im Siidosten, dereń 
Leinen einst in ganz Bayem be- 
riihmt war und auch heute von 
bester Qualitat ist, seit langen Jah- 
ren einen schweren, zahen Kampf 
um ihre Existenz fiihren. Weit hin- 
ten im Wegscheider Winkel, wo 
nur kleine Fetzen bebaubaren Lan- 
des in die riesenhaften Walder ein- 
gestreut sind, und wo handbreit 
unter der Erdoberflache das Granit-

F. Kuppersbusch & Sóhne A.-G., Gelsenkirchen
_______ B e s u c h e n  S i e  u n s  a u f  d e r  L e i p z i g e r  M e s s e ,  H a l l e  1 9 , S t a n d  2 4 7 — 2 5 2

Gasherd Nr. 9000

d e r Form und Leistung nach fur 

d ie  m o d e rn e  Kuchę geschaffen

W i r  w e is e n  Ih n e n  F a c h g e s c h a fte  n a c h

NEU!

Deine
K am era
g e h t

O e ld  v e r d ie n e n

Ihre fotografischen Aufnahmen 
sind Geld wert /  Woli en Sie das
nicht ausnutzen ?

Auf der ganzen Welt gibt es Absatzquellen fiir  Ihre Fotos. 
Und viele Foto-Amateure verdicnen sich monatlich Geld, 
indem sie ihre Aufnahmen den Interessenten anbieten.
Das Buch „Deine Kamera geht Geld verdienen“ sagt 
Ihnen, wie Sie Ihre Fotos am besten verwerten, und bringt 
Ihnen vor allem wichtiges Adressenmaterial, wo gule Aus- 
sichten bestehen.
Sie erhalten das Buch fu r  73 Pfennig durch jede Buch- und 
Fotohandlung oder direkt vom Verlag. Die kleine Ausgabe 
macht sich bald tausendfach bezahlt.

Unsere weiteren Biicherfur den Foto-Amateur :
R i c h t i g e s  E n t w  ickeln, das Buch fiir  jeden, der 
seine Aufnahmen selbst entwickell oder es lernen will, 
von Gerhard Isert. Preis 1 Mark.
Panc hro mat i sche  Fotograf ie ,  das Buch des mo- 
dernen Fotoamateurs, von Gerhard Isert. Preis 43 Pfg.

O . H i r t h  V e r  1 a g  AG., M iin c h e n  2 NO
Agenturen in:
Bloemendaal, Budapest, Haida, St. Gallen, Paris, Wien, Zagreb.

gestein zutage tritt, klappern noch 
in einigen hundert engen Weber- 
hiitten die Handwebstuhle.

Nach jahrelanger Arbeitslosigkeit 
hat das neue Deutschland die letz- 
ten Weber durch zielbewuBte Wer- 
bung vor dem Verderben gerettet. 
Nur die handwerkliche Arbeit ver- 
mag in einem Landstrich die diirf- 
tigsten Daseinsbedingungen zu er- 
kampfen, in dem von Oktober bis 
Mai tiefer Winter herrscht.

Schon lange war es klar, daB auf 
die Dauer die Ostmark-Handweber 
den Wettbewerbskampf gegen das 
Maschinenleinen verlieren miiBten, 
wenn nicht ihre Handarbeit irgend- 
wie durch besondere Verarbeitung 
hevorgehoben wurde. Hier will nun 
eine groBziigige Aktion helfen, die 
zwischen den Webem des Weg
scheider Winkels und einer ober- 
bayerischen Weberei eingeleitet 
worden ist. Das schwere handge- 
webte Waldlerleinen wird von die- 
ser Weberei mit alten bayerischen 
Modeln, wahren Meisterwerken ge- 
diegener Volkskunst, handbedruckt.

Handwebedrucke — vom ersten 
bis zum letzten Arbeitsgang reine 
Handarbeit — sind ein Erzeugnis 
deutscher Wertarbeit, das sich sehr 
rasch den Textilmarkt erobern 
wird. Die sorgfaltige Verarbeitung 
dieses edlen Erzeugnisses verbiirgt 
dereń Dauerhaftigkeit. Hier ist ein 
Feld der Arbeit gefunden, das es 
den Webem ermóglicht, zu aus- 
kommlichen Arbeitslóhnen ihre 
alte Kunst zu erhalten, die zugleich 
ihre einzige Lebensmóglichkeit dar- 
stellt. H.

★

F a h r p r e is e r m a B ig u n g  

f i i r  a u s la n d is c h e  

B e s u c h e r  d e r  K ó ln e r  

F r i ih ja h r s m e s s e

Die Deutsche Reichsbahngesell- 
schaft kommt den auslandischen 
Besuchern der Kólner Friihjahrs- 
messe dadurch besonders entgegen, 
daB fiir sie die in den Tarifbestim- 
mungen iiber die 60 Prozent be- 
tragende FahrpreisermaBigung fiir 
Auslander zur Bedingung gemachte 
MindestaufenthaltsdauerinDeutsch- 
land von 7 Tagen auf 1 Tag — ein- 
schlieBlich Einreise — herabgesetzt 
wird, so daB sie die verbilligten 
Reisebiirofahrscheine bereits am 
Ankunftstag zur Riickfahrt be- 
nutzen kónnen. Die Ausgabestellen 
des Mitteleuropaischen Reisebiiros 
im Ausland werden dahin verstan- 
digt, daB die auslandischen Be
sucher, die einen amtlichen Aus- 
weis der Kólner Messe vorzeigen, 
berechtigt sind, diese Sonderver- 
giinstigung in Anspmch zu nehmen.

VIII
Tudakozódas eseten tessek kerem a »Innen-Dekoration« -ra hivatkozni







K1RCHE ST. ADALBERT IN BERLIN SCHMALSE1TENE1NGANG VOM HOF

CLEMENS HOLZMEISTER ALS RAUMGESTALTER

D ie Selbstbefreiung der modernen A rchitektur von 
den historischen Vorbildern und ihre Entfaltung 

aus eigener Kraft ist nicht zuletzt auch auf die neu- 
artigen Aufgaben zuriickzufiihren, die ihr das heutige 
Gemeinschaftsleben stellt. Natiirlich sind es nicht die 
neuartigen Bauaufgaben, die die neuen Bauformen 
entstehen lassen: denn der Historizismus der zweiten 
Halfte des 19. Jahrhunderts hat gezeigt, daB man 
selbst Gasometer in Ratselbauten maurisierenden 
Stils verkleiden kann. Die neuartigen Bauaufgaben 
sind vielmehr vor allem aus dem Grunde ais form- 
fordernd anzusehen, weil sich in ihnen der neue 
Formwille, unbelastet von irgendwelchen unmittel- 
baren Vorbildern, am leichtesten durchsetzen kann; 
aufierdem sind sie es, die am besten dem zunachst un- 
bandigen neuen Gestaltungswillen das MaB liefern, 
dessen er bedarf, um sich zur kiinstlerischen Tat 
verwirklichen zu kónnen.

Mag sich so der neue Formwille in den neuartigen 
Bauaufgaben am reinsten auBern, so ist dennoch die 
Selbstandigkeit und Freiheit des neuen Gestaltens 
kaum jemals so deutlich zu erfassen, ais wenn es sich 
an der Losung einer iiberlieferungsgesattigten Auf- 
gabe erprobt, etwa am Bau einer Kirche. Dabei ist es

zunachst unwesentlich, ob das neue Formstreben 
einer solchen Aufgabe iiberhaupt gemaB ist oder 
nicht; denn jede Zeit hat den Anspruch auf die zeit- 
gemaBe Erfiillung der Bauaufgabe, gleich ob diese 
Losung der Aufgabe im absoluten Sinne vollig oder 
nur teilweise gerecht wird. Allerdings hat es ais 
WertmaBstab eines Gestaltungswillens zu gelten, ob 
er viele oder nur wenige Aufgaben gut zu losen ver- 
mag. Und daran erhellt am deutlichsten die Selbst- 
einschatzung unserer heutigen Baukunst, daB sie 
iiberzeugt ist, m it eigenen Mitteln j e d e r  heute ge- 
stellten Bauaufgabe gerecht werden zu kónnen.

Das allgemeine Urteil iiber die neue Baukunst 
gipfelt — gleich ob es beipflichtend oder abfallig ist -  
in dem Begriffe strenger ZweckmaBigkeit, Sachlich- 
keit, ja  Niichternheit. Es ist somit offenbar das 
hóchste Wollen der heutigen Baukunst, eine Aufgabe 
von ihrem inneren Wesen her anzupacken und in 
strenger Entsprechung dieses Wesens zu losen, ohne 
Angst vor Harten, ja Niichternheit. Einem in dieser 
Art kurz gekennzeichneten Formwillen wird nun die 
Aufgabe eines katholischen Kirchenbaues gestellt. 
Was diese Aufgabe eigentlich bedeutet, geht zunachst 
im eng yerbundenen Stimmungsgehalt unter: weltab-

1936. i i i . 1
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geschiedene Zuflucht, dammrige Stille; oder gemein- 
sames Gottfiihlen in Lichterglanz, Weihrauchduft, 
Musik und Gesang. Diese Stimmungselemente vor 
allem wollte die Baukunst am Ende des vergangenen 
Jahrhunderts geben und baute in alten Formen; doch 
es gelang nicht, konnte nicht gelingen. Wie stellt sich 
die heutige Baukunst zum Kirchenbau?

Baurat Prof. Clemens Holzmeister waren mit dem 
Bau der St. Adalbert-Kirche in Berlin und der Chri- 
stus-Kónig-Kirche in Cleve am Niederrhein zwei von- 
einander stark abweichende Aufgaben gestellt. Han- 
delt es sich bei St. Adalbert um eine GroBstadtkirche, 
die, in die Hauserfiucht einer VorstadtstraBe einge- 
zwangt, beinahe iiberhaupt keine Entfaltungsmog-

lichkeit besitzt, so konnte und sollte sich die Christus- 
Kónig-Kirche im freien Gelande eines baumreichen 
Villenviertels machtig hinlagern und weisend auf- 
tiirmen. Bei aller schon durch die besondere Aufgabe 
gegebenen Verschiedenheit im GrundriB und Aufbau 
haben beide Bauten im Wesen aber doch viel Gemein- 
sames. Altarraum und Volksraum, die beiden wich- 
tigsten Bestandteile jeder Kirche, werden ais geson- 
derte Wesenheiten erkannt und voneinander voll- 
kommen verschiedenartig gestaltet, im Grunde in 
beiden Bauten ahnlich. Der Volksraum ist hoch und 
breit und trotz dem Ruheverhaltnis dieser beiden Di- 
mensionen ausgesprochen gerichtet. Dies wird so- 
wohl durch das merkbare Yorherrschen der Langen-

CLEMENS HOLZMEISTER »KIRCHE ST. ADALBERT« 1HHEHAHS1CHT: CHOR



»ST. ADALBERT, BERL1N« 1NHEHAHS1CHT: SANGER-EMPORE UND E1NGANG
ENTWURF: CLEMENS HOLZME1STER. -  FOTOS: M. KRAJEWSKY-CHARLOTTENBURG



I.



I N N E N - D E K O R  A T I O N 79

CHRISTUS- 
KÓNIG-K1R- 
CHE, CLEVE

1 N N E R E S  
M1TBL1CK 
ZUM CHOR

dimension erreicht, ais vor allem durch das ungemein 
starkę Betonen des Altarraumes, der so das Schiff 
zu seinem Schmalende hin polarisiert. Was den Altar- 
raum so iiberwiegend wertbetont erscheinen laBt 
gegentiber dem Kirchenschiff, ist seine strahlende 
Helligkeit. Sie wirkt um so starker, ais ihre Ursache, 
die oberen Fenster, in Berlin teilweise nur vorn im 
Schiff, in Cleve aber vom Schiff aus iiberhaupt nicht 
zu sehen sind, und dies, obwohl der Altarraum in 
voller Schiffshóhe sich óffnet. Er ist auf kleinem 
GrundriB turm artig hochgefiihrt, holt sich sein Licht 
aus hoher ais die Decke des Kirchenschiffes gelegenen 
Regionen, weshalb auch seine Abdeckung fiir den im 
Schiffe Befindlichen unwichtig ist bzw. unsichtbar 
bleibt. Der Altarraum  wird so zum ragenden Licht- 
turm , der verbindungslos dem weiten lagernden 
Raum des Schiffes gegeniibergestellt ist.

In Cleve ist dies Motiv besonders ausfiihrlich ge- 
staltet. Das Schiff wirkt hier behabig lagernd, vor 
allem durch die untere seitliche Erweiterung in zwei 
gangartig niedrige Langsraume. Sie sind vom Mittel- 
raum  bloB durch je eine rein technisch bedingte 
Stiitze in der Mitte der Langswande getrennt, gehoren 
in ihrer kiinstlerischen Funktion aber unbedingt zum 
Schiff. Angeregt mag diese Gestaltung durch das 
Motiv der Seitenschiffe bei alteren basilikalen Bauten

sein; seine Umformung ist aber so entscheidend, daB 
etwas Neues entsteht. Abgesehen vom trennungslosen 
Ubergang in den Mittelteil ist es die geringe Hóhe und 
Breite dieser seitlichen Gange im Verhaltnisse zum 
Mittelteil, die ihnen jede Selbstandigkeit nehmen. Be- 
tont wird diese Beziehung der Unterordnung aber 
auch noch durch ein anderes, immer wieder im 
Kirchenraum entscheidend gestaltendes Mittel: das 
Licht. Die unteren Seitengange sind wesentlich licht- 
armer ais der Mittelteil m it seinen riesigen Seiten- 
fenstern, die wieder notwendig die Masse der auf dem 
Nichts ruhenden Oberwande des Schiffes auflósen. 
Die Innenwande werden in diesen Bauten ausschlieB- 
lich zu Raum-Enden, zu Funktionen des korperlich 
wirkenden Raumes, der in seiner Statik folgerichtig 
bis zur Ausbildung von Raumsockeln gelangt, ais 
welche die beiden seitlichen Gange aufzufassen sind. 
Die Decke ist in Cleve durch eng gereihte Langs- 
tonnen auf Quertragern belebt. Die Grate zwischen 
den Tonnen bieten scharfe Ansatzstellen fiir das im 
Altarraum, dem »Sakramentsturm«, niederbrechende 
Licht und betonen die Streichrichtung des Raumes 
zur hóchsten Lichtstarke.

In St. Adalbert in Berlin ist fiir solche ausfiihrliche 
Gestaltung kein Platz. Weder in die Breite, durch 
Ausweiten im Raumsockel, noch in die Lange kann
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der Schiffraum sich entwickeln. Denn wahrend zu bei- 
den Seiten das Schiff bis zu deutlich von ihm abge- 
setzten Seitenaltarnischen vordringt, wird es in der 
Mitte vom Raumturm des Hauptaltars in seinem Zug 
unterbrochen. Der horizontale Schiffsraum und der 
vertikale Altarraum  prallen aneinander, ja schneiden 
ineinander ein, was zu einem vólligen Obsiegen des 
Altarraumes fiihrt, der die Schiffsdecke einfach 
durchstóBt. Er schiebt sich so in unsichtbarer, aber 
fiihlbarer Abgrenzung in den mittleren Schiffsraum 
hinein. Abgesehen von der Sinnfalligkeit im gestal- 
teten Lichtraume ist dieses Geschehen auch in den 
raumabschlieBenden Flachen zu sehen. Die Decke des 
Schiffes ist m it einem leichten Rahmenprofil begrenzt, 
das seitlich bis zu den gleichfalls in dieser Art ab- 
gegrenzten Seitenaltarnischen vordringt, wahrend es 
in der Mitte den durchragenden Altarraum  umzieht. 
Dieser ist gegeniiber den Seitennischen gegen das 
Schiff hinein auch noch durch Mauervorlagen vorge- 
schoben, die aber folgerichtig ohne Rahmenprofil 
bleiben; der von ihnen eingespannte Turmraum reicht 
ja  noch iiber sie hinaus, wird von ihnen nur einge- 
leitet. Die gesteigerte W ertbetonung des Altarraumes 
gegeniiber dem Schiff wird in diesem Bau, abgesehen 
von der W ertung durch die Lichtfiihrung, vor allem 
dadurch erreicht, daB der im AusmaB gegeniiber dem 
Altarturm iiberwiegende Schiffsraum am schmachti-

gen Turmraum seine Unterbrechung finden muB, 
ihn zwar seitlich umgehen kann, nicht aber zu ver- 
drangen vermag.

Ais Entscheidendes der beiden Kirchenbauten, der 
St. Adalbert-Kirche in Berlin und der Christus-Kónig- 
Kirche in Cleve, wurde die Innenraumgestaltung er- 
kannt, das Gegeneinandersetzen des groBen, lagern- 
den Schiffes und des engen, aufschieBenden Altar- 
raums, und die Formung dieses Gegensatzes durch 
das wertsetzende Licht. Es ist klar, daB solches Raum- 
geschehen auch im AuBenbau in Erscheinung treten 
muB. Doch geschieht dies in Berlin und in Cleve sehr 
verschieden voneinander. Die Berliner Kirche ver- 
schwindet fast in den umliegenden Hausern. Das 
Schiff bleibt von der StraBe iiberhaupt unsichtbar und 
ist an der Schmalwand und einer Langswand nur 
durch Hofe zuganglich. Die Altarwand allerdings ist 
zur StraBe gewandt. In einer Flucht mit den an- 
schlieBenden Hausern beleben sich iiber einem durch- 
ziehenden Sockel der Gegensatz von rundem Altar
turm  und mit ihm in einer Ebene vorspringenden, 
eckig ummauerten Seitenkapellen, die durch ein hohes 
schmales Fenster gespalten sind. Dies Neben- und 
Ubereinander der Elemente kommt in der StraBen- 
zeile zu scharfster Geltung und kennzeichnet das Be- 
sondere des Baues. Vollstandig anders ist es in Cleve. 
Im weiten Raume baut sich die Kirche aus flach
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lagernden Nebenbauten stufenfórmig in die Hóhe 
zu Schiff, Sakramentsturm und Glockenturm. Die 
Fassade ist im wesentlichen eine unsymmetrische 
Zweiturmfront, dereń rechter Turm, abgesehen von 
seiner iiberragenden Hohe, auch noch vorspringt und 
den die Front entlang parallel zur Lindenallee ziehen- 
den Hauptaufgang abfangt. Der niedrige Fassaden- 
turm ist ais Kapellenraum ausgebaut, an den, niedrig 
und ausladend, die Apsis angebaut ist. Dieser Ka
pellenraum, vom Kircheninnern zuganglich, erhalt 
Einblicke von zwei Chóren, den tibereinander iiber 
der Eingangshalle liegenden Bet- und Singchóren. 
Bedeutungsvoll tritt aus den Baumassen der Sakra
mentsturm hervor. Seine besondere Ausgestaltung 
ist von stadtebaulicher Bedeutung, indem die Achse 
eines neu anzulegenden groBen StraBenzuges auf ihn 
auflaufen wird. Diese Blockwand, die Riickwand des 
Altares, wird in fertigem Zustande in den Nischen- 
ordnungen groBe metallgetriebene Engelfiguren zei
gen. So wird der AuBenbau dieses typischen Innen- 
raumbaues auch im groBen Raume der Stadtanlage 
seine weisende und begrenzende Funktion bekommen.

Neben den Monumentalbauten leistet Clemens

Holzmeister immer wieder auch Bau- oder Ausstat- 
tungsaufgaben geringen Umfanges und weiB sich mit 
der Aufgabe zu bescheiden. Ein Landhaus in Kitz- 
biihel verwendet zweckmaBig und sauber den landes- 
iiblichen Mischbau von Mauerwerk und Holz in ein- 
fachen, zweckentsprechenden Formen. Ein Landhaus 
am Abhange des Bisamberges bei Wien ist ganz seiner 
Aufgabe, Aussichtsbau zu sein, hingegeben. Das Pult- 
dach fallt gleichmaBig gegen die Berglehne ab und 
bleibt vorne und seitlich von einer Attika verborgen, 
die sich im Schwunge seitlicher Erker auffangt. -  
In der Umgestaltung der Weinstube B. Kunz in Wien 
findet der Architekt sein Bescheiden in einfachster 
Einrichtung mit Móbeln aus naturlichem Holz, die in 
ihrer braunen Farbę gut mit dem WeiB der Wandę 
und Grtin der Decke harmonieren. Auch Ernst Hu- 
bers Wandmalereien halten sich in diesen Farbtónen.

Uberall findet sich bei Holzmeister volles Ein- 
fiihlen in die gestellte Aufgabe; oft ftihrt es zu eigen- 
willigen Gestaltungen, oft bescheidet es sich im 
kleinen; immer jedoch wird es dem Streben der heuti- 
gen Baukunst gerecht, der gestellten Aufgabe vom 
W e s e n  her zu entsprechen. d r . g . a . k c in st le r - w ie n
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FESTLICHES BAUEN

Festlich und harmonisch, geistvoll und mit dem 
Einsatz seiner ganzen kiinstlerischen Lebendig- 

keit hat der Architekt G u s t a v  B o r k  zwei Tonfilm- 
Theater, in Góttingen und Itzehoe, umgebaut.

Eine Kostbarkeit der deutschen Glasblaser- und 
Glasschleifkunst sind die von ihm gezeichneten drei 
Meter hohen Kronen aus goldfarbenem geblasenem 
und geschliffenem Glas rechts und links der Biihne.

WeiB und griin sind die Farben des Theaterraumes 
in Góttingen (die Wandę sind mit apfelgriinem Samt 
bespannt). Hohe Edelholzpilaster tragen die Decken- 
kuppel. Ein leuchtend roter Biihnenvorhang steht in 
dem fast weiBen Biihnenvorraum. Alles in allem ein 
Raum, der erkennen laBt, daB wir es hier mit einem 
Kiinstler zu tun haben, der eine starkę Lebensbe- 
jahung besitzt und es versteht, eine frohe Feststim- 
mung bei den Besuchern hervorzurufen.

Eindrucksvoll ist auch sein Theaterbau in Itzehoe 
(Abb. S. 86) mit den von Puhl und Wagner (Berlin)

ausgefiihrten Mosaiken seitlich der Biihne und der 
machtigen dunklen Buhnenumrahmung aus Palisan- 
derholz mit dem gelben Samtvorhang. Die Stiihle im 
Zuschauerraum sind dunkelgriin bespannt.

Es liegt in der immer mehr zum Ausdruck kommen- 
den kiinstlerischen Reife des Films, daB in gleichem 
MaBe der W unsch besteht, die Theaterraume so wir- 
kungsvoll wie nur irgend móglich auszubauen. Der 
Tonfilm ist heute ein nicht mehr wegzudenkender 
Kulturfaktor im Leben des gesamten Volkes. All- 
abendlich suchen Tausende von Menschen diese 
Statte auf, um eine Entspannung vom Alltag zu fin- 
den. Wie angenehm und wohltuend, wenn man einen 
Raum betritt, der uns die gegónnte Erholungsstunde 
so recht zum BewuBtsein kommen laBt. Bork ist es 
gelungen, zwei schóne Theaterraume zu schaffen, 
die einer Feierstunde den wiirdigen Rahmen geben. 
Wir wollen wiinschen, daB er uns bald wieder mit 
neuen Bauten iiberrascht. w e r n e r  t h ie d e - h a n n o y e r
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Fiir sich selber zu bauen, ist fur einen Architekten 
vielleicht die dankbarste, aber sicherlich auch die 

verantwortungsvollste Aufgabe. Die sonst zu nehmen- 
den Riicksichten und die belastenden Hemmungen, 
die fast jeder Bau mit sich bringt, die in der Ausrich- 
tung auf die besondere Zweckbestimmung, in dem 
Zwang intensivster Einfiihlung in das Wesen eines 
andern liegen, in den tausend kleinen Auflagen, die 
individuelle Wiinsche und festumrissene Kosten ge- 
bieten, alle diese Beschrankungen entfallen; die Rei- 
bungsverluste sind auf ein Minimum herabgesunken. 
Der Architekt vermag -  soweit er nicht finanziell be- 
engt ist -  frei zu schalten, aber gerade weil sein eige- 
nes Haus ihn eindeutiger ais seine anderen Schopfun- 
gen reprasentiert, weil es der ungestórte Ausdruck 
seines Wesens ist, wie das Selbstbildnis eines Malers, 
ist das fiir sich selber geschaffene Haus ein offenes 
Bekenntnis, eine Generalprobe des Kónnens und ein 
Zeugnis der Gesinnung, dem die Kritik nicht die mil- 
dernden Umstande des sonst fast immer vorhandenen

Kompromisses zwischen Plan und Ausfiihrungsmog- 
lichkeit zubilligt. Fiir des erkennenden Betrachter ist 
das eigene Haus des Architekten: Programm, Prii- 
fung und Biographie.

F. A. Breuhaus hat fiir sich selber in einem aufge- 
teilten Parkgelande des Grunewaldes ein Haus ge- 
baut, sich seine kleine Insel — Lille 0 — geschaffen, 
seinen W unschtraum  zu verwirklichen gesucht. Der 
Name schon ist programmatisch. Das Haus ist ais 
die letzte Heimstatte individuellen Lebens bewuBt 
empfunden und gestaltet, es verzichtet — indem es 
durch einen Pflanzenvorhang der Einsichtnahme von 
der StraBe aus vollkommen entzogen ist -  auf re- 
prasentative Wirkung. Es will nicht »gelten«, sondern 
»sein«. Das AuBere ist von der ruhigen Schónheit 
klarer Proportionen, uneitel, aber selbstsicher. Diese 
beherrschte auBere Einfachheit des einstóckigen 
Hauses, das nach uralter Bauweise dreiteilig einen 
I n n e n h o f  umschlieBt (Abb. S. 100-103), den ein 
iiberdeckter Gang gegen die vorgelagerte Obstwiese
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begrenzt (siehe GrundriB S. 108), ist ganz von innen 
bestimmt. Der Stil des Hauses weckt fliichtig siidliche 
Erinnerungen: provenzalische und spanische An- 
klange glaubt man zu vernehmen, aber es ist doch 
ganz und fest dieser eigenartigen markischen Kiefern- 
landschaft verwachsen, die demjenigen, der sie in 
heiBen Sommertagen zum ersten Małe kennenlernt, 
fast ais exotisch erscheint. Die Tonung des braunrót- 
lichen Ziegeldaches ist von der gleichen Farbung wie 
die hochaufstrebenden Stamme. Der wuchtige Kamin- 
schornstein mit dem lustigen Hahn ais W etterfahne 
gibt in der Mittelachse dem flachgelagerten Bau einen 
vertikalen Akzent (Abb. S. 106/107).

Den M itteltrakt des flurlosen Grundrisses nimmt 
die 13 Meter lange tonnengewólbte W o h n h a l l e  ein 
(Abb. S. 88-93), die sich zum Innenhof mit dem 
groBen Versenkfenster óffnet, welches Haus, Innen
hof und Garten verbindet (Abb. S. 100). Der groBe 
Raum ist durch die Aufstellung der Móbel in sich ge- 
gliedert m it dem zentralen Kaminplatz ais dem 
Mittelpunkt geselliger Unterhaltung (Abb. S. 91) und 
der etwas isolierten Schreibtischnische ais der Statte 
der Arbeit (Abb. S. 92 oben). Die W ohnhalle ist das 
eigentliche Herz des Hauses: hier spielt sich das ge- 
sellschaftliche Leben ab, findet der Architekt in der 
Aussprache mit Freunden Anregung und Erneuerung 
seiner schópferischen Krafte, hier aber reifen auch in 
der Stille des harmonisch gestimmten Raumes, fern 
von dem geschaftigen Betrieb seiner Ateliers, in Zu-

riickgezogenheit und Versenkung, die Projekte und 
Piane zur letzten kiinstlerischen Gestaltung. Der Ge- 
samteindruck des Raumes ist von wohltuender hei- 
terer Gelassenheit, die Photographien vermógen ihn 
nur anzudeuten, sie kónnen weder die Atmosphare 
wiedergeben noch die zarte Abgetóntheit der Farben 
zum Ausdruck bringen.

Die Móbel vereinigen den Anspruch auf asthetisch 
befriedigende Form mit der selbstverstandlichen For- 
derung gróBter Beąuemlichkeit. Viele Kunstwerke, 
die m it Liebe und Qualitatsverstandnis erworben sind, 
haben hier ihren Platz gefunden: da steht ein Selbst- 
bildnis der Sintenis unfern einem altchinesischen 
Bronzepferd, dort lachelt ein Buddha einer Neger- 
maske zu, blicken zartfarbige japanische Aąuarelle 
auf kóstliche Kleinplastiken, ohne daB im geringsten 
der akademische Eindruck einer Sammlung hervor- 
gerufen wird. Alle diese Dinge beengen sich nicht. 
Sie bilden trotz ihres verschiedenen Ursprunges nach 
Zeit und Volk eine verwandschaftliche Einheit: »Ge- 
schwister sind sich alle schónen Dinge«; aus reiner 
Freude am Schónen sind sie gesammelt und schóne 
Freude verbreiten sie. Dieser Raum hat Stil, wenn 
Stil die unauffallige Einheit eines Ganzen ist. Mit der 
Sicherheit seines Geschmackes hat Breuhaus die ver- 
schiedensten Elemente zum Einklang gebracht.

Von der W ohnhalle aus gelangt man westlich zum 
Damenzimmer, an das sich die Schlafzimmer an- 
schlieBen, óstlich befindet sich das EBzimmer und der
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Wirtschaftsfliigel, der fensterlos zum Gartenhof 
bleibt. Das eckenrunde S p e i s e z i m m e r  (Abb. S. 95) 
ist verhaltnismaBig klein gewahlt in der klaren Er- 
kenntnis, daB eine Tafelrunde nicht zehn Teilnehmer 
uberschreiten darf, wenn eine wirkliche Unterhaltung 
in einem aufeinander abgestimmten Kreise bei Tisch 
gefiihrt werden soli. Gesellschaftliche Abspeisungen 
sind hier nicht am Ort. Das Damenzimmer óffnet sich 
mit breiter Fensterwand verandagleich zum Innen- 
hof (Abb. S. 102/103); der anschlieBende Sch l af -  
z i m m e r f l i i g e l ,  endend mit dem Ankleideraum der 
Damę, bildet eine groBe Raumeinheit, die sich nach 
Wunsch unterteilen laBt durch Vorhange und ver- 
schiebbare Glaswande (Abb. S. 96/97). Der Westteil 
des Hauses enthalt ferner das Ankleidezimmer des 
Herrn, das Bad und das Z i m m e r  des  S o h n e s  (Abb. 
S. 98/99). Die Ólheizung und die reichlichen Neben- 
raume befinden sich im unterkellerten Teil, der sich 
im wesentlichen auf den M itteltrakt beschrankt.

Ein erster Rundgang durch das Haus geniigt, um 
zu erkennen, welcher Selbstzucht der Architekt sich 
unterzogen hat, wie er sich gegen die Gefahr, das 
Bauprogramm zu erweitern, gewehrt und mit wel- 
chem Erfolge er gestrebt hat, sich innerhalb der 
selbstgesetzten Begrenzung ais ein Meister zu zeigen. 
Gewisse Unannehmlichkeiten, die die Flurlosigkeit 
eines Hauses immer mit sich bringt, sind willig in 
Kauf genommen, da sie den iiberwiegenden Vorteil 
gróBerer Raume auf der iiberbauten Grundflache er- 
móglichen. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, 
daB die meisten neueren englischen und amerikani- 
schen Landhauser aus dem gleichen Grunde Flure 
und Gange auf das nur unbedingt Notwendige be- 
schranken. Erst der wiederholte Besuch und die ein- 
gehende Betrachtung der Aufnahmen laBt uns die 
Fiille durchdachtester Kleinarbeit erkennen, die 
Breuhaus darauf verwandt hat, um auf verhaltnis- 
maBig beschranktem Raum ein HochstmaB an Kultur
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und Wohnlichkeit zu erzielen, und kiinstlerisch asthe- 
tische Wiinsche m it praktischen Forderungen zu 
einer endgiiltigen Losung zu verbinden.

Das feinfuhlige Verstandnis fiir den Werkstoff und 
seine Verwendungsmóglichkeiten, die Liebe, m it der 
auch die kleinsten Dinge angefaBt und geformt sind 
und fiir die es keine Nebensachlichkeiten gibt, er- 
warmt uns immer aufs neue und erinnert uns daran, 
daB Breuhaus seine reichen Kenntnisse und Erfah- 
rungen hier zur vollen Auswirkung bringen konnte, 
die er bei seinen unermiidlichen Versuchen erwarb, 
das Kunstgewerbe durch Entwiirfe und Vorschlage 
neuartiger Materialverwendung zu befruchten. Eben- 
so kam ihm bei der Notwendigkeit geschicktester 
Platzausniitzung seine technisch praktische Bega- 
bung, geschult an den Aufgaben des Schiff-, Luft- 
schiff- und Flugzeugbaues, die ausgekliigelte Raum- 
auswertung erfordern, zugute.

Es wurde zu weit fiihren, hier auf die vielen Einzel
heiten des Baues und der Einrichtung einzugehen, 
kurz hingewiesen sei nur nochmals auf wenige 
E i n z e l h e i t e n  in den  A b b i l d u n g e n ,  die formal 
einen guten Eindruck vermitteln kónnen: auf die den

gesamten auBeren Anblick mitbestimmende, aus 
praktischen Griinden unvermeidbare, schmiedeeiserne 
Vergitterung von Fenstern und Haustiir, m it dereń 
Linienfiihrung Breuhaus aus der Not eine Tugend 
machte (S. 104 u. 107); auf die e(ile, klassisch wir- 
kende Gestalt des Schreibtisches der Damę (S. 103), 
dem beschwingten und doch standfesten Drehspiegel 
im Ankleidezimmer (S. 94), auf die bei aller Einfach- 
heit der Form durch das Materiał festlich wirkenden 
Stiihle des Speisezimmers (S. 95), auf die belebende, 
aber nicht beunruhigende Zeichnung der Steinlage 
des bronzerandumfaBten Kamins (S. 91), schlieBlich 
auf die schlichten Lichtstrahler der W ohnhalle (S. 93), 
der einzigen Lampenart, die diesen Raum zu erhellen 
vermag, ohne ihn zu zerreiBen.

Die photographischen Aufnahmen miissen sich in 
der Wiedergabe der auBeren Form erschópfen; in der 
W irklichkeit kommen dann noch jene Eindriicke 
hinzu, die erst durch die Harmonie der Farben von 
Wandbekleidung, Vorhang, Teppich und Móbel, in 
dem Aufeinander-Abgestimmtsein von zarten Tónen 
und kraftigen Klangen ihre lebensbejahende, be- 
schwingende Musik erhalten. c o r n e l iu s  w it t -  b e r l in

1 9 3 6 . i i i . J
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GEDANKEN ZUR FRAGE DES HANDWERKS

Das Merkmal des Handwerks liegt nicht, wie viele 
glauben, in der Ausschaltung der Maschine aus 

dem Produktionsgang. Es liegt darin, daB eine und 
dieselbe Hand das Erzeugnis vom Rohzustand bis 
zum Endzustand bringt. Handwerk ist da gegeben, 
wo derselbe Mann alle entscheidenden Abschnitte im 
W erdegang des Gebildes betreut und verantwortet. 
Die Maschine kann sich in einzelnen dieser Ab
schnitte helfend einschalten; solange die personliche 
Verantwortung des Meisters iiber die Maschine wacht 
und sie unter den WertmaBstaben der Handarbeit 
halt, kann von Handwerk gesprochen werden. Wesent- 
lich bleibt flir das Handwerk immer, daB der Meister 
eine Mehrzahl, womóglich die Vollzahl der Werde- 
stufen iiberblickt und fiihrt, und daB er dem Gebild 
dabei das mitgibt, was iiberall die lebendige Menschen- 
spur in der Gestaltung ausm acht: Dauerwert und 
Sonderwert, menschliche W arme, volles, naturhaftes 
Geltendwerden des Stoffes, Festhaltung jener wert- 
gebenden Grenze, auf der das Gebilde noch ein echtes 
Dreigesprach zwischen Werkstoff, bildendem Geist 
und wirkender Hand ist. — Durchbrochen wird die

handwerkliche Situation demnach vor allem durch die 
Beschrankung des einzelnen Menschen auf einen ge- 
ringen oder gar nur punkthaften Ausschnitt des Pro- 
duktionsganges — also durch Beschrankung auf die 
Instandhaltung und durch jene Uberscharfung der 
Arbeitsteilung, die zur Arbeitszertrummerung fiihrt. 
Teilung der Arbeit kann das Handwerk vertragen; 
Zertriimmerung der Arbeit loscht das Handwerk aus; 
sie nimmt den Sonderwert »Handwerk« aus unsrem 
Leben fort. Sie kiirzt damit die Dingwelt um wichtige 
Strecken sinnfallig gemachter Menschlichkeit und 
beraubt sie des Quells stets em euem der Kraft.

Noch deutlicher tritt das Wesen des Handwerks 
hervor, wenn man es vom H a n d w e r k e r  a u s  be- 
trachtet. Das erste, das sich da iiberwaltigend auftut, 
ist, daB der Mensch, der vom ungehobelten Brett aus, 
vom Stabeisen und vom Wollfaden aus einen Stuhl, 
ein geschmiedetes Tor, einen Bildteppich zustande 
bringt, unvergleichlich viel mehr wert ist ais ein 
andrer, der nur einen Handgriff beherrscht. Nicht 
nur mehr wert ais »Arbeitskraft«, sondern vor allem 
ais ein Fali erfiillteren Menschentums, denn nur in
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der Betreuung eines G a n z e n ,  in der Bewirkung 
eines Ganzen kann sich der Mensch erfiillen. Es fehlt 
einem Volk Entscheidendes, wenn ihm der Mensch 
fehlt, der einen ganzen Gestaltungsgang und alles 
Wissen und die vielfachen Handfertigkeiten be- 
herrscht, die damit verwoben sind. Der echte Hand- 
werker stellt geradezu den maBstablichen Menschen 
dar, und er ist in dieser Hinsicht nur noch mit dem 
Bauern vergleichbar. Ja, vielleicht noch brennender 
ais beim Bauern ist beim Handwerker die Frage des 
yollwertigen, volktragenden Menschentums gestellt. 
Den Bauern wird man nie (auch nicht im kommu- 
nistischen Kollektiv) von Erde und Frucht trennen 
konnen. Aber der Handwerker ist heute vom Roh- 
stoff, seiner »Erde«, und vom Endprodukt, seiner 
»Frucht«, yielfach abgeschnitten und in eine ge-

spenstische, haltlose Mittelzone gestellt. Wo das 
Handwerk ausblutet, da yerliert nicht nur unsre 
Dingwelt, sondern auch unsre Menschenwelt zu- 
nehmend an t r a g e n d e n  Faktoren.

Aber zu welchen schweren Fragen fiihrt es nun, 
wenn m an in heutiger W elt eine Wiedererweckung 
des Handwerks ins Auge faBt! Wir werden da der 
ganzen Tragik der neueren Kulturentwicklung an- 
sichtig. W enn Handwerk m it dem Dauerwert ver- 
bunden ist, wenn es auf Haltbarkeit und lange Gel- 
tung des Erzeugten ausgehen muB -  wie schafft 
man dann standig erneuerte Arbeitsgelegenheit fiir 
Millionen Hande? W ir beklagen das unsolide und 
unechte Produkt, das weithin in unserem Leben steht 
und das nach kurzem Dienst ersetzt werden muB. 
Aber yielfach ist seine Grundlage die Notwendigkeit,
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die unabsehbaren Arbeiterscharen zu Verdienst zu 
bringen. Und es hat weiter zur Grundlage die Neue- 
rungssucht, die jede »Saison« neue Formen will, die 
ungeheure Kultur des Scheins, in der jeder jedes 
gelten will, die Verwischung der festen Lebensraume 
und der Standesgrenzen, die auf bestimmten Gebieten 
ihre unangreifbare Berechtigung hat, die Technisie- 
rung, die doch nicht nur auBerer Zwang, sondern 
auch innere Form des heutigen Menschen ist, m it 
Rundfunk, Film, Verkehr usw. Handwerk gehort 
zum gebundenen Leben. Aber wer schafft die Ele- 
mente, welche die Bindungen zerstórt haben, aus 
unsrem  Leben hinaus? Man wettert gegen die mo
dernę Zivilisation, und sie ist in der Tat so geartet, 
daB sie uns ihre groBen Dienste m it noch groBeren 
Schaden bezahlen laBt; aber welche unvorstellbar 
gewaltigen Krafte miiBten in unsrer Kultur auf- 
brechen, um sie lebensrichtig und von Grund ausum - 
zubauen! W er beseitigt die verheerenden Erziibel

unsrer Welt, namlich den Mangel an »Zeit«, der uns 
alle zum standigen »Voriibergehen<( an den Dingen 
verflucht und iiberhaupt keine echten Dingbeziehun- 
gen aufkommen laBt, und die Neigung zum »Ersatz«, 
die ja leider gerade unter uns Deutschen grassiert? 
Es gibt manchmal Dichter, die sich zur Beziehung 
auf das Ewig-Gleiche durchgerungen haben und ais 
das Hauptgliick jedes Tages schatzen, daB die Sonne 
wieder einmal, wie seit geraumer Zeit, im Osten auf- 
gegangen ist. Aber selbst diese gliicklichen Menschen 
tragen nicht mehr den Frack des GroBvaters, noch 
viel weniger Krawatten vom vorigen Jahr.

Heute halten wir da, daB wenigstens der W ert 
»Handwerk« grundsatzlich wieder erkannt und ver- 
kiindigt wird. Das ist ein Fortschritt. W ir kónnen 
einstweilen nicht mehr tun ais diesen W ert vor Augen 
zu behalten und unsre Zivilisation immer wieder 
daraufhin zu befragen, ob sie eines Tages den Raum 
zu seinem organischen Wiedereinbau bieten wird. —
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DAS IDEALE KINDERZIMMER

Das ist der groBe Unterschied zwischen einst und 
jetzt: Unsere Eltern richteten uns Kindern Zim- 

mer ein, die von i h r e m  Standpunkt aus schon waren, 
ihren W iinschen und Vorstellungen (lies Vorurteilen) 
entsprachen. Die Eltern von heute schalten sich selbst 
und ihre Wiinsche aus, wollen nur dem Kinde einen 
Raum geben, der vom Kinde aus gesehen schon ist 
und dessen Neigungen entspricht. Wer zweifelt daran, 
daB unsere Eltern es gut gemeint haben? Aber sie 
dachten in einer falschen Richtung. Ein Kind ist 
etwas SiiBes, Niedliches, also muB auch ein Kinder- 
zimmer etwas SiiBes, Niedliches sein. Es muBte weiBe 
Móbel haben, weiBe Gardinen mit Róschen, alles heli 
und żart. Jeder Fleck war darauf zu sehen, jede Kin- 
derpfote hinterlieB bei jedem Griff (denn wann waren 
Kinderhande jemals sauber?) eine deutliche Spur. 

Niemals war richtig Platz in diesen Kinderzimmern.

Uberall stand und lag etwas, Vasen, Deckchen, Gegen- 
stande auf Tischen, Kommoden und Wandborden, 
und A chtung! die groBe Kanne auf dem W aschtisch! 
Und wenn das Spielen beendet war, dann kam die 
bittere Arbeit des Aufraumens, das weitaus schwieri- 
ger war ais heute in den modernen Kinderzimmern. 
Miihsam wurden die Spiele in einen engen Schrank 
hineingeschichtet, und wenn man nur einmal rasch 
hineinlangte, geriet das ganze Gebilde wieder vóllig 
in Unordnung.

Fiir die Eltern von heute ist das Kinderzimmer der 
durchdachteste Raum im Hause. Die erwachende 
Seele des Kindes soli nicht von haBlichen und sinn- 
losen Dingen umgeben sein, und die wachsenden 
Fahigkeiten und Geisteskrafte miissen Raum finden.

Ideał ist die Losung, die Professor Breuhaus fiir 
seinen Sohn gefunden hat. Klar und iibersichtlich ist
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der Raum. Die groBe Landkarte an einer Schmalseite 
ist der Blickfanger. Wie sie den Flug der kindlichen 
Gedanken in dieweite Welt dirigiert, so erschlieBt das 
helle, breite Fenster den Blick in die nahe Welt. Rasen 
ist vor dem Fenster, Baume, und in der Friihe Vogel- 
stimmen, die den kleinen Schlafer wecken und ihm 
Lebensfreude fiir den ganzen Tag mitgeben.

Praktisch, schlicht und darum schon sind dienied- 
rigen Metallmóbel, die ein Flezen unmóglich machen 
und den Jungen beizeiten und ganz von selbst zu 
guter Haltung und manierlichem Sitzen erziehen. 
Fiir alles ist Platz. An der W and hangen die herr- 
lichen Indianerwaffen, die er, der »Kreisende Adler«, 
hugh ! fiir das Wigwamleben drauBen m it seinen 
Freunden braucht, und das Gewehr, m it dem er im 
Garten nach der Scheibe schieBt, beste Ubung fiir 
Zielsicherheit, ruhige Hand und scharfes Auge.

Wie unendlich wichtig sind die Farben und ruhigen 
Flachen der Wandę, wie bedachtsam muB man den 
W andschmuck auswahlen, damit er ein Kinderauge 
wirklich erfreut. Ein Gemalde mit Wasser, Schiffen 
und Weite bedeutet fiir einen lebhaften, aufgeweckten 
Knaben eine standige Anregung. Und man glaube ja 
nicht, daB ein Kind, besonders ein Jungę, keinen Sinn

fiir Blumen hatte! In jedes Kinderzimmer gehoren 
ein paar schóne Pflanzen, die ausdriicklich der Pflege 
des Kindes iiberantwortet sein miissen.

Unbeengt und zum Spielen verlockend sind die 
groBen Flachen des niedrigen Fensterschrankes, auf 
dem die groBten Armeen von Bleisoldaten ihre 
Schlachten schlagen konnen. Wie der kleine Jungę 
hier seine Kanonen und Figuren aufstellt, so kann 
der groBe in Ruhe und Beąuemlichkeit ReiBbrett, 
Zeichenblocks und alle Art von Arbeit ausbreiten.

Nur ein kleiner Teppich liegt in der Wohnecke von 
der Couch zum Waschbecken hin, und das ist ein 
Segen. Unbekiimmert kann der Jungę Papierschnitzel 
umherstreuen, basteln und sogar mitten im Zimmer 
Bleistifte anspitzen. Mit Grausen denke ich an eine 
Freundin meiner Schulzeit zuriick, die, wenn wir sie 
besuchten, fortwahrend erm ahnte: )>Ach bitte, nehmt 
euch in acht! Das ist ein echter Perserteppich!«

Licht, Luft, Raum, niitzlich und schlicht, das 
muB erstes Gebot fiir ein Kinderzimmer sein, damit 
in seinen vier W anden keine Zierpuppe, empfmdsam, 
angstlich und eitel, heranwachst, sondern der gesunde 
Geist in dem gesunden Korper eines freien, frohen 
Sportskindes. — e l l i  t s c h a u n e r - b e r l in
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DER GARTENHOF

Es gibt Bauernhófe m it hohen Mauern und groBen 
eichenen Toren, die umfrieden eine Welt. Solche 

W elt ist dem urbanen Menschen verlorengegangen, 
und wer die Hand nicht am Pfluge hat, fiir den be- 
deutet »Hof« etwas anderes, aber immer etwas Aus- 
schlieBendes, immer etwas, das Abstand halt. »Zu 
Hofe gehen!« Es stellt sich die Vision barocker 
Schlósser ein, machtig ausladender Seitenfliigel und 
Kolonnaden vor reprasentativem Mittelbau: Wiirz- 
burg! Man muB einen weiten Raum durchschreiten, 
der das Profane vom Souveranen trennt, m it dem das 
Souverane Abstand wahrt. Abstand und Stille.

Stille! Eine andere Vision: W er denkt nicht an die 
Stille alter Klosterhofe. Nicht an die geistgeladenen 
faustisch-ąualenden nordischen Kreuzgange, nein, 
an die heitere Stille florentinischer Kloster, an den 
zweiten Hof bei Sa. Croce, an die anmutige Badia mit 
ihren unbeschwerten Horizontalen — ein echter 
Gartenhof: stilisierte italienische Landschaft! -  und 
selbst auf der Certosa verliert das dumpfe Memento 
mori seine Schrecken.

In den italienischen Kloster-Gartenhofen setzt sich 
die heitere hellenistische Kultur der pompejanischen

Atrien fort: »Gliicklich, wer sich vor der W elt ohne 
HaB verschlieBt!« Das ist es. Es ist die Ruhe des zivi- 
lisationsgehetzten Menschen, die der Gartenhof brin- 
gen muB. Es ist die Auseinandersetzung des stadti- 
schen Stein-Menschen m it der Natur, die Auseinan
dersetzung des Hauses ais Architektur, das heiBt ais 
Kunst-W erk, Abstraktion, mit der Natur, Vegetation.

Landschaft, selbst gepflegte Garten miissen in eini- 
gem Abstand von dem gehetzten Menschen der Zivi- 
lisation gehalten werden, sonst machen sie ihn 
traurig, lassen ihn irren in verlorenen Paradiesen.

Der gehetzte Mensch schnellwuchernder, darum 
im hohen Sinn noch ungeordneter Organisationen 
braucht -  die Erkenntnis dammert -  starksprechende 
Ordnung im Heim. Je gewaltiger das noch Ungeord- 
nete im »Betrieb« auf ihn eindringt, um so klarer muB 
die Ordnung sein, die er beherrschen kann, im Heim, 
im Grundstiick, das ein Stiick Grund ist, auf den sich 
ein GroBstadtmensch fliichtet, ohne Bauer zu werden.

Der Grund des Bauern untersteht den Gesetzen der 
Vegetation, der Grund des Stadters verbindet wie eine 
Brticke zwei Weiten, ist Ausgleich und Rettung.

Alles Heil kom mt von stark  sprechenden Propor-
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tionen, Rhythm en, die das M enschliche m it dem  
Spharischen verbinden, von »mazen«, wiirde der 
m ittelalterliche M ensch sagen, der zuerst das Stein- 
W erden der Stadte, das Geist-W erden des Menschen  
im  Norden em pfand.

Der Mensch hat die Natur, v ielleicht besser gesagt: 
die Natur hat den M enschen verloren. Sie, die Reiche 
sucht ihn nicht, er  muB siesu ch en : er muB Briicken  
bauen zu  ihr zuriick.

Ein armer Reicher sucht die Natur. Reich: denn 
nur intensivster Betrieb entschadigt durch Reichtum ; 
arm: denn der Betrieb reiBt ihn gew altsam  aus der 
Natur. W as soli er tun? Eine Zelle sein  im  Betrieb? 
Soli er ais »Herz« des Betriebes m itten in der Fabrik  
w ohnen, eingegliedert, eingespannt, eingestam pft in 
harten Beton -  oder soli er sich vom  A uto Tag fur 
Tag hinaustragen lassen in ein echtes Landhaus, soli 
er Bauer m im en, der er n icht ist? A m  Tage Stadter, 
nachts Bauer sein? N achtigallenrom antik, groteskę, 
pervertierte Z eite in te ilu n g!

Nein! Der urbane M ensch gliedert sich ein, und er 
tut das ahnlich, w ie es der urbane Rom er in Tivoli 
tat und in den tausend Villen rings in der Provinz. 
Er verleugnet seine W elt nicht. Sein Zim m er ist der

Kristall, der seinem  W esen Raum , schiitzenden, be- 
ruhigenden Raum  gew ahrt. Ist erst das rechte MaB 
der Zimmer gefunden, óffnet sich die W elt. A us W an- 
den wird das Haus. Und w ie der Kristall seine Arme 
zum  W eiterbau ins W eite streckt, ins scheinbar 
Leere, so legt das H aus die m enschlichen Mafie im  
Schm uckhof, der zum  Garten hin  verm ittelt, fest.

Durch groBe Fenster schw eift der Blick. Ein- 
dringende, unm ittelbar andringende Natur m ochte 
erschrecken, ein Busch die Naturferne des M enschen  
hinter Glas betonen. Der H of tastet in m enschlichen  
MaBen zur Natur hinaus, erschreckt nicht, sentim en- 
talisiert nicht, verm ittelt.

D ie GroBe des Pflasters ist entscheidend, die Flachę 
des Brunnenbeckens, der Blickpunkt einer Plastik . 
W andelgange erlauben ohne »Sprung« den Schritt in 
die Natur, zuriick zur Natur, zu gehen.

Der Gartenhof ist die Briicke des stadtischen Men
schen zur Natur. Er sattigt sich in ihm  noch einm al 
m it s e in  en  MaBen, vergewissert sich in ihm  s e in e r  
Existenz, um »in Form«, ais E igenform , Eigenleben, 
dann die Grenze zu iiberschreiten hin zu den lang 
vergessenen Briidern »im stillen Busch, in Luft und 
Wasser«. — d r . g e o r g  g u s t a v  w ie s z n e r - n o r n b e r g





104 I NN E N - D E  K O R  ATI  ON

PROF. FR1TZ AUGUST BREUHAUS DER HAUSE1NGANG VON LILLE 0

EINIGES OBER KUNST UND KUNSTGEBILDE

Im  Kernpunkt der K unstwirkung sitzt, psycholo- 
gisch gesprochen, eine W irkung der E n t n i ic h t e -  

r u n g . Sie kann sich steigern bis zur Bezauberung, 
sie kann sich in  bescheideneren Grenzen halten und 
nur ais eine leichte, angenehm e B eschw ingung des 
Em pfm dens spiirbar werden. Aber iiberall, wo echte 
K unstkrafte wirken, im  W ohnraum  und Bauwerk so 
gut w ie im Gemalde oder in der Theaterauffiihrung, 
geschieht ein H erausholen des M enschen aus der 
Niichternheit. H olz und Stein werden aufgeboten, 
Farbpasten, K ulissen aus Pappe und Leinwand -  
trockene, dingliche E inzelheiten ohne Schwung und 
Glanz, tote Sachen; und m itten aus ihnen hebt sich  
unter dem A nhauch der K unst ein A tm en und Leuch- 
ten. E in »Sinn« steht auf, ein m agischer Zusam m en- 
hang, der den Dingbestand in seiner Geltung total 
verandert und die toten  Sachen zu Tragern eines 
Lebens aus Fleisch und Blut m acht. Der entniichternde 
Zauber der K unst besteht darin, daB der Mensch nicht 
mehr den Sachen, sondern dem aus ihnen aufge-

bltihten »Sinn« gegenubersteht. Die »Bedeutung« er- 
halt das Ubergewicht iiber die E inzelheiten. Die 
Schau verzaubert sich, der M ensch fiihlt sich m it 
w achen Sinnen von der festen Erde der A lltaglichkeit 
fortgenom m en auf die W ogen des Phantasiestrom es; 
er wird Burger einer schw ungvolleren, geistatm enden  
W elt. -  Man braucht dabei, wie gesagt, nicht nur an 
die hohe K unst zu denken. Schon w enn uns im  
W ohnraum  eine Szenerie anredet, anlacht, fangt 
diese W irkung an. W as ist ein Mobel fiir ein trocke- 
nes, klapperndes, »holzernes« D ing! Aber w enn Mobel 
und Mobel so zusam m enstehen, daB mir m ein Auge 
nicht m ehr ledern vorzahlt: Tisch, Stuhl, Sessel, Tee- 
w agen, sondern mir das fróhliche Empfinden bringt: 
Stilles Behagen, freundlich entspanntes D asein, hei- 
tere Traum- und D am m erstunde — dann hat jene Ent- 
niichterung schon eingesetzt. W enn der K am in sich  
so von der W and hebt, w enn er sich m it einem  Bild, 
einer B iichernische, m it einem  Tisch sam t Lehn- 
stiihlen und H ockern so verbindet, daB er nicht mehr
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H eizvorrichtung ist, sondern H altepunkt fiir eine 
schwebende, sinnende Ruhestunde und Biihne fiir das 
Spiel der lebendigen Flam m e -  dann ist schon das 
Bereich der hóheren, entniichternden »Bedeutung« 
aufgetan. Ja, m an kann sagen: nur wo die Dinge vom  
gestaltenden Zugriff so gehandhabt werden, daB jener 
hohere f e s t l i c h e  Z u s a m m e n h a n g  in ihnen auf- 
leuchtet, nur da sind sie zu ihrem  eigentlichen W ert 
und D ienst gebracht. Denn das Verlangen nach dem, 
w as wir hier Entniichterung genannt haben, lebt in 
jedem M enschen. Im Grunde glauben wir alle ein  
R echt auf ein erhóhtes, schw ungvolles, festliches Da- 
sein  zu haben. W are dem nicht so, dann waren die 
B em iihungen und der A ufwand nicht zu verstehen, 
w elche seit Urzeiten die Vólker fiir ihre F e s t e  auf- 
geboten haben. Die K unst ist gleichsam  das dauernde 
H ereinragen des festlichen Lebens in unsern Alltag. 
Darin liegt die Lebenshilfe begriindet, die sie spendet, 
und die unauslóschliche Liebe, m it der die Mensch- 
heit seit friihesten Z eiten an der K unst hangt.

Oft bem erkt m an, daB dieses M oment der Ent- 
niichterung innerhalb des einzelnen Kunstwerks 
seine Augenblicke der b e s t im m te n  V e r d ic h t u n g  
hat. Das sind jene Stellen im K unstwerk, die m an  
seine »sprechenden Augenblicke« oder seine »lyrischen 
Augenblicke« nennen kann. W enn wir an Shake- 
speares Dram en denken, w as hebt sich ais Ankniip- 
fungspunkt unsrer Liebe heraus ? Es sind die A ugen
blicke, da das schwere dram atische Gefiige zum  
»Singen« und damit auf bestim m tere W eise zum  
»Sprechen« kom m t. E inzelne Reden, einzelne Szenen  
tauchen auf, die am  Baum des Ganzen unscheinbar 
und von selbst gew achsen sind und uns dessen W esen, 
w ie in eine Bliite oder Frucht zusam m engedrangt, dar- 
reichen. So bliiht »Romeo und Julia« auf in der Ab- 
schiedsszene, die von der wunderbaren G eigenm elodie 
»W illst du schon gehn? Der Tag ist ja noch fern!« 
durchklungen ist. Im »Kaufmann von Venedig« tónt 
dieses Sprechende auf in dem W ort »Wie siiB das 
M ondlicht auf den H iigeln schlaft!« im »Hamlet«
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redet uns das »Sein oder Nichtsein« geform elt an. 
A hnliches gilt fiir die Oper, fiir die Symphonie: in 
einer Arie, in einer m elodiósen Einzelstrecke schlagen  
sie gleichsam  die A ugen auf und blicken uns an. Und 
leicht ist es, dieses Motiv der lyrischen Verdichtung 
auch in der L a n d s c h a f t  aufzuspiiren. W er die Natur 
liebt, wird immer wieder erfahren, daB ihm  eine be- 
stim m te Landschaft ihr W esen in bestim m ten A us- 
schnitten besonders deutlich offenbart. — So haben  
auch die W erke der B aukunst und der Raum ge- 
staltung Strecken, die sich ais ihre »sprechenden 
Augenblicke« bezeichnen lassen. Das kann ein Blick  
von auBen sein, w ie etwa beim Limburger Dom  die

A nsicht von der Felsenseite 
aus, die den Bau wie im Her- 
ausw achsen aus strebendem, 
kraftgeladenem  Urgestein  
zeigt, oder die A nsicht des 
M ainzer Dom s durch die 
kurze, enge G assenschlucht 
vom  Marktplatz her, die das 
Portal rahm t und den Turm  
in m achtiger Perspektive her- 
einragen laBt. Es kann aber 
auch ein A usschnitt des In
n em  sein, ein Treppenhaus, 
ein W inkel m it einer Bogen- 
pforte,einwappengeschm uck- 
tes Portal, ein Durchblick  
durch eine R aum folge. Es 
kann (wie auf einer der Ab- 
bildungen, die hier voraus- 
gehen) ein Zwiegesprach  
zw ischen einem  abendlich  
erhellten Innenraum  und 
einer Gartenlaterne drauBen 
sein oder ein rom antischer 
»Zwinger«, der sich plótzlich  
zw ischen einem  niederen  
W ohnbau und der Um fas- 
sungsm auer ergibt. Es kann  
etw as ganz W inziges und 
Fliichtiges, etwas fast zu- 

fallig Erscheinendes sein -  

aber auf derlei D ingen, die 
aus Phantasie kom m en und 
die Phantasie anreden, be- 
griindet sich oft ein Gemiits- 
verhaltnis zu dem betreffen- 
den Ganzen, das tiefer ist ais 
die G enugtuung an seinem  
zw eckhaften Dienst. Ein Ge- 
heim nis ist aber dabei. Nur 
wo diese Verdichtungen, diese 
A usblicke aus dem Ernst der 
Gefiige ins freie Land des 
hóheren Spiels sich w a c h s -  
t i im l ic h  ergeben, reden sie 
uns w ahrhaft an. Man kann  

nicht ein Dram a oder ein H aus willentlich auf solche 
lyrischen M om ente hin anlegen. Sie m iissen eine Art 
Freiw illigkeit, ein gew isses »von selbst« an sich  
haben. Sie m iissen, w ie im  Leben die Feste auf die 
»sauren W ochen« folgen, gleichsam  an den Spitzen 
des W erks auffunkeln, sie m iissen ihm  w esenhaft an- 
gehóren, und der E r n s t  des Gefiiges muB es sein, der 
in ihnen zum  Singen kom m t. Dann nur sind sie echte 
Falle jener Entniichterung, nach der unsre Seele ewig  
trachtet und fiir die sie dankbar ist in allen A ufstu- 
fungen von der leisen rhythm ischen »Stimmung« bis 
zur Bezauberung und Begeisterung. Das a lles heiBt: 
sie diirfen n icht Selbstzweck sein. WILHELM MICHEL
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B e d in g u n g e n  d e r  
d e u ts c h e n  T e p p ic h -  und  

M ó b e ls to f fw ir ts c h a f t
Die Kartellverbande aus Indu

strie und Handel haben kiirzlich 
eine Neufassung der Bedingungen 
der deutschen Teppich- und Mobel- 
stoffwirtschaft beschlossen, die dem 
Reichswirtschaftsministerium zur 
Billigung unterbreitet worden ist. 
Nunmehr hat das Reichswirtschafts
ministerium in einem Schreiben 
vom 30. Dezember 1935 erklart, 
daB es gegen die Geschaftsbedin- 
gungen keine Bedenken zu erheben 
habe. Die Bedingungen sind am 
I. Januar 1936 in Kraft getreten 
und finden daher auf alle Vertrage 
Anwendung, die von Angehórigen 
der Teppichbranche unter Berufung 
auf sie abgeschlossen worden sind.

B e ila g e n -H in w e is
Diesem Heft liegt ein Tapsten- 

Muster der Firma Erismann & Cie., 
Breisach, bei, das wohl Interesse 
bei unseren Lesern finden diirfte.

S T I L M O B E L
nach deutschen, englischen, hollan- 

dischen,franzosischen,italienischen  

Originalen und nach Zeichnungen

JULIUS ZWIENER
g . m . b . h .

K U N S T M Ó B E L F A B R I K

B erlin  SW  6 8 , Z im m erstraB e 94

KUNSTGEWERBESCHULE

Garten-
Mobel
Katalog 
auf Wunsch

Runge & Co., OsnabrUck7

K U N S T G E W E R B L IC H E
W E R K S T A T T
FORINNENAUSBAU 

Wilhelm u. Karl Engelke, Gottingen

Q u a l i t a t s - M a r k t  
d e r  B r a n c h e

S c h le if la c k -S c h la fz im m e r
Klocke & Co., G. m. b. H., Bremen

N e u h e ite n s c h u tz  

a u f  d e r  F r a n k fu r te r  F ru h -  

ja h rs m e s s e

Fur die vom 21. bis 24. Marz 
stattfindende Frankfurter Frrih- 
jahrsmesse mit den Abteilungen 
Mobel, Haus- und Kiichengerate, 
Spielwaren und Galanteriewaren 
hat der Herr Reichsminister der 
Justiz durch ErlaB vom 6. Januar 
1936 den durch das Gesetz vom 
18. Marz 1904 vorgesehenen Schutz 
von Erfindungen, Mustem und 
Warenzeichen verfiigt. Danach 
konnen alle Aussteller auf der 
Messe ihre Neuigkeiten zeigen, 
ohne Gefahr zu laufen, daB unbe- 
rechtigte Nachahmungen durch 
Messebesucher durchgefiihrt wer- 
den konnen. Die Messebesucher 
selbst haben andererseits den gro- 
Ben Vorteil, daB die Aussteller auch 
wirklich die neuesten Erzeugnisse 
auf der Messe anbieten, unabhangig 
davon, ob diese bereits einen allge- 
meinen gesetzlichen Schutz ge- 
nieBen oder nicht.

C O N T E M P O R A  L E H R A T E L IE R S  F U R  N E U E  W E R K K U N S T

DIE NEUE K U N S T S C H U L E

R A U M K U N S T  •  M O D Ę  •  R E K L A M E  

T E X T I L E N T W U R F  •  F O T O G R A F I E  

K U N S T L E R I S C H E  L E I T U N G  

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  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  •  S P E Z I A L -  

K U R S E  •  F O T O K U R S E  F U R  

A R C H I T E K T E N  U N D  A M A T E U R E

E I N T  R I T T  A M  1.  U N D  1 5 .  J E D E N  

M O N A T S  •  M I T A R B E I T  U N D  V O R - 

T R A G E  H E R V O R R A G E N D E R  

F A C H L E U T E  •  H E L L E M O D E R N E  

A T E L I E R S  M I T  D A  C H T  E R R A  S S E N

P R O S P E K T  K O S T E N  L O S

D U R C H  S E K R E T A R IA T  A . 1 P R O F . B R E U H A U S  B E R L IN  W  15 •  E M S E R  S T R . 4 3  •  T E L E F O N :  J. 2  4 3 9 5
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Bij het schrijven op advertentien wordt men beleefd verzocht »Innen-Dekoration« te vermelden
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W A S  S O L L T E N  W I R  L E S E N

Perspektiv-Lehre fu r das T ischlerhandw erk

Von Fred Rubel, Tischlermeister und Fachlehrer 
Verlag Stephan Schmitz, G. m. b. H., Berlin-Charlottenburg. 1935. Preis

RM. 4.-
Schon durch eine nur fliichtige maBstabliche Zeichnung ist bei ge- 

schaftlichen Verhandlungen oft mehr zu erreichen ais durch stunden- 
lange Besprechungen — mehr noch durch eine lebensnahe bildliche Dar- 
stellung, eine Perspektivzeichnung. Mag sich der Tischler die Móbel 
noch so gut und klar vorstellen kónnen, der Laie, und das ist der Kunde 
zumeist, bleibt so lange mifitrauisch, bis er nicht davon uberzeugt ist, 
dafi man seine Wunsche wirklich befriedigen wird; zur Beseitigung 
derartiger Zweifel ist die perspektivische Darstellung das Gegebene.

Eine kurze und leicht verstandliche, trotzdem aber vollstandige An- 
leitung gibt das vorliegende Werk; beriicksichtigt sind ausschlieBlich 
Einzelmóbel und Raumdarstellungen. Wer auch nur einigermafien mit 
Winkelhalbierungen oder der geometrischen Zeichnung vertraut ist, 
wird sich rasch und ohne viel Muhe in den Bildtafeln und Konstruktions- 
beispielen zurechtfinden. Eine zweifarbige Darstellung erleichtert die 
Ubersicht und damit das Studium.

Ein Quell wirtschafitlicher Kraft
Wer sich im Inseratenteil nicht mehr sehen laftt, lauft 
Gefahr, vergessen zu werden. Kónnen wirklich heute und 
morgen noch nicht Umsatze in altgewohnterHóhe erzielt 
werden, so ware Zuriickhaltung oder gar vólliges Stilh 
schweigen die verkehrteste Taktik. In lebendigen Inse» 
raten sprechen, das verrat die alte Vitalitat, verrat un* 
gebrochene geschaftliche Riihrigkeit. Schliefilich aber ist 
rege Insertion im vielgelesenen Fachblatt mit die motoris 
sche Kraft fur einen Lebenss und Produktionswillen, der 
uns die sichere Zukunft unseres Faches und unseres ge* 
samten Wirtschaftslebens garantiert. V. Vandenberg

Wer sich gut unterhalten will
bestelle sof ort die soeben in den Handel gekommenen

5 S IM P L IC 1S S 1M U S  S A M M E L H E F T E

ie 60 Seiten stark (5 Nummern), geheftet, Preis RM  — ,60, 
zuziigl. 30 Pfg. Porto, bei Bezug von 3 Heften u. mehr portofrei

S im p l ic is s im u s -Y e r la g ,  M i inchen  13 • Postscheck M u n c h e n  5802
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Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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GESUCHE UND A N G E B O T E
Bei Bewerbungen auf Chiffre-Anzeigen empfehlen wir, keine Original-Zeugnisse, sondern nur Abschriften beizufugen. AUe Unterlagen 

(Lichtbilder, Zeugnisabschriften usw.) sollen auf der RucEseite Namen und Anschrift des Bewerbers tragen.

sucht vomehmes Spezialgeschaft in Móbelstoffen, Gardinen, 
Teppichen und Linoleum erste branchekundige Kraft, die in 
Buchhaltung und Korrespondenz firm ist und gutes Organie 
sationstalent fiir ein gróBeres Unternehmen besitzt. 
Betreffender Herr soli etwa 27—32 Jahre alt sein, reprasem 
table Erscheinung und gute Schulbildung besitzen. Katho* 
lische Konfession erwiinscht, da bei gegenseitiger Neigung 
Einheirat geboten ist.
Gefl. selbstgeschriebene Offerten mit Angabe des Lebens: 
laufes erbeten unter D. U .4260 an die »InnemDekoration«, 
Stuttgart=0, NeckarstraBe 121

Gesucht wird eine gewandte

Kunsts
gewerblerin
nicht iiber 30 Jahre, fiir ein 
anges. Mobel: und Dekora: 
tionsgeschaft im Harz. 
Kenntnisse in Zeichnen, Ste: 
nographie und Schreibmasch. 
erforderlich.
Angebote mit Lebenslauf 
und Zeugnisabschriften un« 
ter D. Z. 4266 an die >Innem 
Dekoration*, Stuttgart: O, 
NeckarstraBe 121

F E R N R U F
der Anzeigenverwaltung 
der »Innen:Dekoration« 

S T U T T G A R T  421 06

Verkaufer und 
Móbelkaufmann

28 J ahre, ledig, Arier, m. Fach: 
kenntnissen (Mobel u. Deko: 
ration), ausgebild. Kaufmann 
(Buchhaltg., Korresp. etc.)m. 
engl. u. franz. Sprachkenntn., 
Akąuisiteur u. bewiihrter Or® 
ganisator, sucht entspr. Wir: 
kungskreis. Angeb. unt. E. C. 
4269 an >InnemDekoration«, 
StuttgartsO, Neckarstr. 121

Neuzeitliche, kunstlerisch hoch- 

wertige, aber nur eigene Ent- 
wiirfe f.Teppich- u. Lauferstoffe

kauft die GILDE der Teppich- 
und Mobelstoff-Fachge- 
schafte G. m. b. H., 
Hamburg 1, Raboisen 92

Tiichtiger Móbelverkaufer
fiir ein besseres Móbelgeschaft in Norddeutschland gesucht. 
Der Herr muB gewandt sein im Umgang mit anspruchsvoller 
Kundschaft, Alter 25—30 Jahre (Arier), und geschmackliche 
Ausbildung besitzen. Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnis: 
abschriften, Bild und Gehaltsanspruchen unter E. D. 4274 an 
»InnemDekoration«, Stuttgart=0, NeckarstraBe 121

Junger Innenarchitekt
neuen W irkungskreis. Mitgl. d. Reichsk. d. bild. Kiinste. Ledig. Sicher u. 
geschmackvoll im Entwurf, Perspektive u. D etail. Beh. vorz. Darstellungs* 
meth. und is t selbstandiges A rbeiten gewohnt. Angebote erbeten an 
K. von Schreiber, In n en arch itek t, B randenburg/H avel, KI. G artenstr. 29

Erfolgreicher Móbelverkaufer
25 J., aus gróBerem W.K.:Hause Norddeutschlands, sucht 
sich zu veriindern. Angebote unter D.T.4254 an die »Innem 
Dekoration*, StuttgarLO, NeckarstraBe 121

Kaufmann - Schreinermeister
26 Jahre alt, inallen  kaufm ann. A rbeiten des Kontors erfahren, 
seit mehreren Jahren in gróBerem Betrieb selbstandig tatig ,

su c h t S te llu n g  a is  te e lm is e h e r  K a u fm a n n
in gróBerer M óbelfabrik.

Ang. unt. D. S. 4252 an die »InnensDekoration«, S tu ttgarriO , Neckarstr.121

Strebsam er

Fachmann
der M obelstoff- und D ekorations- 
b ranche, 26 Jahre, m it Geschmack 
und guten K enntnissen in m oderner 
und an tiker Raum gestaltung sucht 
per bald in Spezial; oder Móbelhaus 
eine geeignete Stellung im Verkauf. 
Langjahrige praktische und kauf? 
m annische T atigkeit. Mittel* oder 
W estdeutschland bevorz. Angeb. u. 
D.W . 4264  an »InnensDekoration«, 
S tu ttgartsO , NeckarstraBe 121

W elche groB. moderne Werks 
statt fiir Qual.sMóbel, Innens 
ausbau, Ausstatlungshausin

GroBstadt kann jungen

Innenarchitekt u. Tischler
m. viels. techn., kaufm., kunst* 
gew. Ausbild. einige Monate 
aufnehmen zwecks Weiter* 
bildung. Bisher in elterl. Betr. 
tatig gew. Ang. u. D. V. 4263 
an die >InnemDekoration«, 
Stuttgart:0, Neckarstr. 121

Kaufmann
— Geschaftsftihrer i. Mobel: 
branche, 37 J., arisch, spezia: 
lisiert i. Polstermóbeln, Ver* 
kaufer, gewandt i. Umg. mit 
feinster Kundschaft, sicherer 
Kalkulator, Autobes., sucht 
geeigneten Posten in erstkl. 
Hause. Angeb. unt. E. B.4268 
an die »InnemDekoration«, 
StuttgartsO, Neckarstr. 121

Tiichtiger
Mobelverkaufer

Richtung : Stil, W. K., D .W . 
bedeut. p rak t. und w irtschaftl. 
Erfahrung. Arier, 29 J. alt, gute 
Erscheinung, gew andter A kąui
s iteu r, Fiihrerschein, sucht selb* 
standige Position, evtl. sofort. 
Bisher Rheinland, W estfalen, 
N ordd. Angeb. unt. E. A. 4267 
a .d . »Innen*Dekoration«, Stutt^ 
gartsO , NeckarstraBe 121

Wir suchen móglichst zum Eintritt per 1 . April 1936
eine durchaus selb: T T il łT lA  ^ e^orati°n
stiindig arbeitende j n i l g C  L / a l l l C  unserer Scham 
fenster und Ausstellungsriiume. Bewerberinnen miissen eine 
Tatigkeit in iihnlichen Hausern nachweisen kónnen. Bewer= 
bungen mit Bild und Zeugnisabschriften an Deutsche Werk: 
statten Dresden G .m .b.H ., Dresden=A. 1, Prager StraBe 11

V e rk a iifs k a H o iie

D IE  IN N E N - D E K O R A T I O N
v e rm itte lt se it iib e r 40 Jahren w e rtvo lle  Be- 
ziehungen zw ischen Kaufern und Verk&ufern 

A U S K U N F T  durch d ie  A n z e i g e n v e r w a l t u n g  
S tu ttga rt-O , N eckarstraBe 121

G  r o f i e s  M ó b e l h a u s  i n  B a y e r n  s u c h t  

j u n g e r e n  e r s t k l a s s i g e n  V e r k a u f e r .  O f f e r t e n  

u n t e r  D .R . 4246 a n  » I n n e n * D e k o r a t i o n « ,  

S t u t t g a r D O ,  N e c k a r s t r a B e  1 2 1

In writing advertisers, please refer to »Innen-Dekoration«
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»IN N EN -D EK O R A TIO N  <
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IN BILD UND WORT

BAND XtVI
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In weiB Ganzleinen gebunden mit farbigem 

Schutzumschlag

R E I C H S M  A R K

N a h e z u  5 0 0  A b b i l d u n g e n  

n e u z e i t l i c h e r  W o h n r a u m e  

z a h l r e i c he  K u n s t b e i l a g e n  

u. i nteressante Textbei t rage

( F r i i h e r e  Bandę,  d i e  e b e n f a l l s  r e i c h h a l t i g  
i l l u s t r i e r t  s i n d ,  k o s t e n  RM 2 0 .— )

V E R L A G S A N S T A L T  A L E X A N  DER K O C H  GMBH

S T U T T G A R T - O  / N E C K A R S T R A S S E  121
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DIE GESAMTE WOHNUNGSKUNST IN BILD UND WORT
H E R A U S G E B E R  U N D  LEI TER:

H O F R A T  DR. IN G . E. H. A L E X A N D E R  K O C H

INNEN-DEKORATION
DAS BEHAGLICHE HEIM

4  7 . J A H R G A N G  A L T E S T E  U N D  F G H R E N D E  K U N  S T Z E I T S C H R I F T  F U R  D E N
IN N E N A U S B A U  U N D  D IE  K U N S T L E R IS C H E  E IN R IC H T U N G  V O N  
L A N D -  U N D  K L E IN W O H N H A U S E R N , M IE T W O H N U N G E N , V O N  
G E S C H A F T S H A U S E R N ,  H O T E L S , R E S T A U R A N T S ,  S T A D T .  
U N D  S T A A T L IC H E N  G E B A U D E N , V O N  L U X U S D A M P F E R N  U S W .

B E Z U G S P R E IS  VI ERTE LJAH R UC H  R M  6 .— /  E IN Z E L P R E IS  R M  2 .5 0  
JA N U A R -E R Ó F F N U N G S H E FT  RM 3.— ZU ZO G L. DER V E R S AN D K O STE N

E R S C H E IN T  M O N A T L IC H  B E G I N N  D E S  J A H R G A N G S  I M  J A N U A R

V E R L  A G  S A N S T A  LT A L E X A  N D E R K O C H  G M B H

S T U T T G A R T - O ,  N E C K A R S T R A S S E  121 • F E R N R U F  4 2 1 0 6

W ir  e m p f e h l e n  d a s  i n t e r e s s a n t e  und aus  

v i e l e n  F a c h k r e i s e n  d r i n g e n d  b e g e h r t e

Spezialheft Uber

FEN STER -D EK O R A TIO N EN
A n regungen  zur N e u - und U m g esta ltu n g  der W ohnung  

Mit 48  grofien Abbildungen

Allen Privaten, Innenarchitekten, Mobelgeschaften,die 

Vorhangstoffe und Gardinenfuhren, sowie allen Deko- 

rateuren, Dekorationsgeschaften durfte dieses Vor- 

lagewerk unzahlige Anregungen bieten.

F E N S T E R -
D E K O R A T IO N E N

-•IBlAOANilA.* Alt*A►*•••.»« AC'." C'AfH SruTTGASf '■>

P R E I S  RM. 3 .80

Z u  b e z i e h e n  a u c h  d u r c h  J e d e  B u c h h a n d l u n g

V E R L A G S A N S T A L T  A L E X A N D E R  K O C H  G M B H  S T U T T G A R T
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gilde
Was ist die Gifde?
Die G ilde is t ein ZusammenschluB von ersten 

Spezia lgeschaften fu rT e p p ich e , M obelstoffe,

Gardinen, D ekora tionssto ffe  in Deutschland,

Holland, Danemark und der Schweiz, w elche 

die Anregungen de r V erbraucher und die Er- 

fahrungen d e rV e rka u fe r in d e rF a b rika t;on zur 

Geltung bringen w ill.

Was w iff cfie Gifde?
W ie die „G ilden “  in a lten Ze iten  fu r W e rta r- 

be it und bestes M ateria ł e in tra ten , so w ill d ie 

G ilde der Teppich- und M o b e ls to ff-F irm e n  

heute dahin w irken, daB M usterung, M ateria ł 

undArbeit E rzeugn issescha ffen ,d ie jederW oh- 

nung Schonheit und B ehag lichke it verle ihen.

Was sind Gifdemuster?
Die „G ild e “  laBt von ersten  Kunstlern Entw urfe an fertigen, die, nach Begutachtung durch einen Kreis 

anerkann ter Fachleute, von besonders da tur ausgewShlten Fabriken in ausgesuchten O ua lita ten  ausgefuhrt 

w erden. D iese un te r dem geschUtzten und ve rp flich tenden  Sammelnamen „G ild e m u s te r11 zusammenge- 

faBten Sondererzeugnisse w erden ausschlieBlich von den der „G ild e " angeschlossenen Firmen vertrieben.

CD
M

GILDE-HA USER
Aachen: H .& F .L ie c k . Hindenburgstr. 10 

Amsterdam: J. P. W yers Industrie- &  Handels- 
onderneming N .V „  En gros 

Augsburg: Kroll &  Nill, Philippine-W elser- 

Strafóe D 280
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W a s  m a n  v o m  M ó b e l-  und  
B a u g la s  w is s e n  m uB

In seinen beriihmten staatswis- 
senschaftlichen Forschungen Tech
net von Hermann neben Seife und 
Biichem Tafelglas zu denjenigen 
Gegenstanden, durch dereń Ge- 
brauch das Leben der heutigen 
Menschen im Vergleich zu dereń 
Lebensweise im Altertum am mei- 
sten und wesentlichsten verbessert 
worden ist. Und mit vollem Recht 
heiBt es weiter, daB Tafelglas der- 
jenige Gegenstand sei, »welcher die 
griindlichste Verbesserung des Zu- 
sammenlebens und -arbeitens ge- 
bracht und erst moglich gemacht 
hat«.

Diese iiberragende Bedeutung des 
Glases fiir Bauzwecke im Verein 
mit der verhaltnismaBig groBen 
Menge, die dafur benutzt wird, laBt 
es angebracht erscheinen, sich mit 
den einzelnen Fabrikaten, dereń 
Herstellung und Verwendung ein- 
gehender zu befassen.

Da ist zunachst das Tafelglas, 
das seine groBten Verwendungs- 
moglichkeiten im Baufach findet. 
Hier unterscheiden wir folgende zur 
Verwendung kommenden Glasar- 
beiten:

I. Flachglas,
II. Opakglas,

III. PreBglas.
I. Das Flachglas, im Handel auch 

ais Tafelglas bezeichnet, ist wieder 
zu zerlegen in a) Fensterglas, 
b) GuBglas und c) Spiegelglas.

a) Beim Fensterglas unterschei- 
det man zwischen i. geblasenem 
und 2. mechanisch hergestelltem 
Glas, und zwar letzteres in Dicken 
unter 4 mm und Dicken tiber 4 mm.

b) Das GuBglas teilt sich wieder 
auf in 1. Drahtglas, 2. Rohglas und 
3. Ornament- bzw. Zierglas.

Beziiglich des Ornament- und 
Zierglases findet im Handel wieder 
die Untereinteilung in Kathedral- 
glas, Klarglas und Antikglas statt. 
Hier sei hervorgehoben, daB die 
Lieferhiitten von Ornamentglas 
eine ganze Reihe von Mustern in 
dieser Glasart besitzen. Die Form- 
gestaltung, die der Oberflache des 
Glases gegeben werden kann, ist 
sehr mannigfaltig, und es befinden 
sich beinahe 100 verschiedene Mu- 
ster von Ornamentglas im Handel. 
— In der Hauptsache sind diese 
Ornamentglaser nochmals einzutei- 
len in Prismenglas, Sonnenglas und 
Lichtstreuerglas, die vorwiegend 
zur Erhellung dunkler Raume und 
zur Ablenkung direkter Sonnen- 
strahlen dienen. Dann seien noch 
das Wellenglas, das sogenannte 
Waschbrettglas und das Draht-

fiecDorcogcnOe £c- 
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ornamentglas henrorgehoben. Letz- 
tes findet besonders Verwendung 
bei Kellerfenstern und bei Staub- 
decken in Geschaftslokalen.

c) Beim Spiegelglas wird unter- 
schieden zwischen dem Spiegelroh- 
glas, das eigentlich ein Zwischen- 
produkt zur Herstellung des eigent- 
lichen Spiegelglases ist, und dem 
Spiegeldrahtglas.

II. Beim Opakglas unterscheidet 
man zwischen a) Alabasterglas, 
b) Schwarzglas und c) farbigem 
Opakglas. Das Opakglas kann in 
denselben GroBen wie das Spiegel
glas bezogen werden.

III. Das fiir Bauzwecke verwend- 
bare PreBglas wird eingeteilt in 
a) Glasdachziegel, b) Glasbausteine 
und c) FuBbodenplatten.

Wesentliche Herstellungs- 
merkmale dieser Glaser:

Die Rohmaterialien der zu Bau- 
zwecken dienenden Glaser sind in 
der Hauptsache, mit Ausnahme 
derjenigen fiir Opakglaser, bei wel- 
chen Farbstoffe zuzusetzen sind, 
mit geringen Abweichungen die- 
selben.

Die Hauptrohstoffe zur Herstel
lung des Glases sind Sand, Glauber- 
salz und Kalk. Besonderer Wert 
muB bei der Auswahl der Rohma
terialien darauf gelegt werden, daB 
sie móglichst eisenfrei sind. Der 
Sand wird in bestimmten Sandgru- 
ben mit reinem Vorkommen ge- 
wonnen, wird dann gewaschen und 
getrocknet. Das Glaubersalz oder 
Natriumsulfat ist ein Kunstpro- 
dukt und wird von den Zinkhiitten 
oder Schwefelkieshiitten geliefert. 
Der Kalkstein wird in Briichen mit 
móglichst reinem Vorkommen ge- 
brochen, von etwa noch anhaften- 
den Verunreinigungen befreit und 
dann zu feinem Mehl gemahlen. 
Einige Hiitten verwenden statt 
Glaubersalz ganz oder teilweise kal- 
zinierte Soda.

la. Das Fensterglas wurde in 
friiherer Zeit und wird in verschie- 
denen Hiitten auch heutzutage noch 
geblasen. Vorwiegend haben sich 
indessen die meisten Fensterglas- 
hiitten auf rein maschinellen Gang 
umgestellt.

lb. Das GuBglas, d. h. die hier- 
unter fallenden Produkte Draht
glas, Rohglas und Ornamentglas, 
wird, wie es schon durch die Be- 
zeichnung des Fabrikates selbst 
ausgedriickt ist, gegossen und ge- 
walzt. Die fliissige Glasmasse wird 
dem Ofen vermittels einer soge- 
nannten Poche (d. i. eine eiserne 
hohle Schaufel mit langem Stiel) 
entnommen und auf den GieBtisch 
entleert. Darauf wird dieser fliissige

U
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Glasbrei mit einer im Wasser ge- 
kiihlten Walze zur Glastafel ausge- 
breitet. Die Walze lauft auf Rand- 
leisten, die die Dicke des Glases be- 
stimmen. Die so erzielte Glastafel 
wird in den Kuhlofen hineinge- 
schoben, worin die langsame Kiih- 
lung zum Ausgleich der Spannun- 
gen im Glase vor sich geht. Die Her- 
stellung des GuBglases hat mit der- 
jenigen des Spiegelglases groBe 
Ahnlichkeit; es besteht nur der 
Unterschied, daB die Herstellung 
des Spiegelrohglases in gróBeren 
AusmaBen vor sich geht und mithin 
eine entsprechend gróBere Appara- 
tur hierfiir benotigt wird.

Die Arten des Bauglases
Bei Herstellung des Ornament- 

glases ist die Walze nicht glatt, 
sondern sie pragt dem Glase das auf 
ihr befindliche Ornament ein. Bis- 
weilen findet man es auch, daB das 
Ornament nicht in der Walze, son
dern im Tisch eingepragt ist, wohl 
aber nie gleichzeitig in der Walze 
und im Tisch, woraus hervorgeht, 
daB das Ornamentglas immer nur 
auf der einen Seite gepragt ist, 
wahrend die andere Seite glatt ist.

Die Herstellung des Drahtgla- 
ses geschieht auf dieselbe Weise; 
nur ist zwecks Anbringen desDraht- 
gewebes im Glase notwendig, daB 
dieses genau in der Mitte zwischen 
der Tischoberflache und der Walze 
gespannt wird, so daB das Gewebe 
in die Mitte der Glastafel zu liegen 
kommt.

Die Fabrikation des Opakglases 
ist genau dieselbe wie diejenige des 
Spiegelglases; nur werden hier der 
Glasmischung Farbemittel zuge- 
setzt, je nachdem man Alabaster- 
glas, Schwarzglas oder farbiges 
Opakglas herstellen will.

Bezuglich der Herstellung des 
PreBglasessei nur kurz erwahnt, 
daB die fliissige Glasmasse mittels 
einer Poche der Glaswanne ent- 
nommen und in die fiir das be- 
treffende Fabrikat bestimmte Form 
entleert wird. Diese Formen, die in 
der Regel aus hochwertigem, ver- 
chromtem GuBstahl bestehen, sind 
zweiteilig; nach erfolgtem GuB in 
die geoffnete Form wird diese zu- 
sammengepreBt. Das gepreBte Glas 
wird der Form alsdann wieder ent- 
n°mmen und ist nach erfolgtem 
Abkiihlen fertige Ware.

Verwendung

Das Ornamentglas (weiB und 
farbig) wird in der Hauptsache zu 
Zierzwecken verwendet; beispiels- 
weise bei Verglasung von Veranden, 
Staubdecken, Blei- und Messing- 
yerglasungen usw. An dieser Stelle

Fabrikationsstdtte 

d e r  b e k a u n t e n  

Renz-Frzeugnisse

Móbelfabrik Wilhelm Renz  

B ó b l i n g e n  bei S t u t t g a r t

Bezug nur durch die guten Fachgeschdfte

sei ebenfalls auf das Drahtorna- 
mentglas hingewiesen, das in der 
Hauptsache zur Verglasung von 
Kellerfenstern sowie auch von 
Staubdecken Verwendung findet, 
und zwar iiberall dort, wo auf eine 
vollkommene Durchsichtigkeit des 
Glases kein Wert gelegt wird.

Das RohguBglas findet immer 
mehr zur Bedachung von Ge- 
wachshausern Verwendung. Das 
Rohglas im Handel, das ahnlich 
wie Drahtglas und Ornamentglas 
hergestellt wird, ist diinner ais 
Spiegelrohglas, jedoch starker ais 
Fensterglas und damit das dazu ge- 
eignete Materiał; es bietet gegen 
Schnee und Wind gróBeren Wider- 
stand, seine rauhe Oberflache bricht 
die Sonnenstrahlen, mithin wird ein 
Abblenden der Scheiben, wie es bei 
Fensterglas nótig ist, entbehrlich.

Das unter die Kategorie GuBglas 
fallende Drahtglas findet in der 
Hauptsache Verwendung bei F abrik- 
und Hallenbedachung, und zwar 
begreiflicherweise, weil durch die
ses Materiał bei Dachbeschadigun- 
gen irgendwelcher Art Gefahren 
bezuglich Glaszersplitterung ver- 
mieden werden. Das DrahtguBglas 
hat namlich den groBen Vorteil, daB 
beim Zerschlagen einer Scheibe die 
gebrochenen Glasteile an dem 
Drahtgewebe haften bleiben. Im 
Deutschen Reich sowie in yerschie- 
denen anderen Landem, von denen 
Amerika und England erwahnt 
seien, ist fiir die Bedachung von 
Bahnhallen, Fabrikgebauden usw. 
Drahtglas behórdlicherseits yorge- 
schrieben.

Was nun das Spiegelglas anbe- 
langt, so wird yielfach noch in nicht 
genau unterrichteten Kreisen ange- 
nommen, daB es nur zur Herstel
lung der eigentlichen Spiegel dient. 
Das ist aber keineswegs der Fali, 
denn nur ein geringer Prozentsatz 
der Spiegelglasproduktion wird mit 
Silber belegt. Bei weitem der gróBte 
Teil wird fiir Verglasungszwecke 
yerwendet, und zwar hauptsachlich 
fiir die bekannten groBen Schau- 
fenster.

Das Spiegelrohglas findet fiir 
Bauzwecke wohl kaum Verwen- 
dung und ist in der Hauptsache ein 
Halbfabrikat der Spiegelglasin- 
dustrie, da dieses Spiegelrohglas, 
nachdem es durch Schleifen und 
Polieren yeredelt worden ist, erst 
zum eigentlichen Spiegelglas wird.

Das Spiegeldrahtglas findet 
iiberall dort Anwendung, wo auf 
besondere Sicherheit der Ver- 
glasung nebst gleichzeitiger voll- 
endeter Durchsichtigkeit Wert ge
legt wird. Fritz Hansen.

In writing advertisers, please rcfer to »Innen-Dekoration«
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U n fa lls ic h e re  S te h le ite rn

Stehleitern gehoren zu den Vor- 
richtungen, die taglich in den mei- 
sten Gewerbezweigen, in vielen 
Handelsgeschaften und auch im 
Haushalt regelmaBig gebraucht 
werden. Leider aber lehrt die Sta- 
tistik, daB bei allen diesen Verwen- 
dungsarten der Stufenleitern ebenso 
eine erhebliche Zahl von Unfallen 
taglich zu verzeichnen ist. Sehen 
wir ab von den Unfallzahlen, die 
auf Leichtsinn zuriickzufiihrensind, 
so bleibt doch dariiber hinaus die 
Mehrzahl der Ungliicksfalle verhiit- 
bar. Die Voraussetzung hierfiir ist, 
daB nur einwandfreie Stehleitern 
benutzt werden.

Um nun die Stufenvorrichtungen 
zu unfallsicheren Erzeugnissen zu 
machen, hat der ReichsausschuB 
fiir Lieferbedingungen beim 
Kuratorium fiir Wirtschaftlichkeit 
in Verbindung mit den Vertretern 
der Holzindustrie, den Berufsgenos- 
senschaften und den Organisatio- 
nen der Verbraucher strenge Vor- 
schriften iiber Bau und Beschaffen- 
heit erlassen. Danach sind an Ge- 
schafts- und Haushaltsleitern aus 
Holz mit 3 bis 15 Stuien weitge- 
hende Sicherheitsforderungen zu 
stellen, von denen folgende Ge- 
sichtspunkte allgemeines Interesse 
verdienen. Zunachst unterscheidet 
man einfache Stufenleitern, die an 
einem Schenkel Stufen haben oder 
Doppelstufenleitern, die auf beiden 
Seiten mit Trittflachen yersehen 
sind. Der wesentliche Bestandteil 
sind die beiden Schenkel, namlich 
Steigschenkel und Stiitzschenkel, 
die Scharniere oben zumAufstellen, 
und schlieBlich die Spannvorrich- 
tung zwischen den Schenkeln.

Zum Bau derartig guter Haus- 
und Geschaftsleitern sind die Holz- 
arten: Kiefer, Larche, Esche und 
Eiche, sowie Buche nur zu den 
Stufen, zulassig. Das Holz muB ge- 
sund, gerade gewachsen und astfrei 
sein. Die Holzverbindungen mussen 
verzapft sein, und zwar sind die ver- 
zapften Stufen gut in die Wangen 
einzulassen. Zur Sicherheit ist 
auBerdem noch in die Mitte jedes 
Zapfens ein in Leim getauchter 
Hartholzkeil einzutreiben. Aber 
Nagelung der Stufen ist verboten 
und Holzschrauben sind nur fiir 
Haushaltleitern zulassig.

Zum Schutze des Holzes ist 
durchscheinender Anstrich mit Spi- 
rituslack, Nitrozelluloselack, Firnis 
oder Ollack vorgeschrieben. Da- 
neben ist Beizen zulassig.

Damit nicht Preisunterbietungen 
durch den Eindruck hoher Leitern

M K
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zu billigen Preisen vorkommen kón- 
nen, ist auch die Steighohe der Stu
fen mit 220 bis 250 mm vorge- 
schrieben. Da die Erfahrung ge- 
lehrt hat, daB auch an den Schar- 
nieren bei der Fabrikation »gespart« 
wird, sind auch hierfiir strenge Vor- 
schriften erlassen worden. Es kann 
z. B. nicht mehr vorkommen, daB 
durch einen verlorenen Bolzen in 
dem Gelenk die ganze Leiter mit 
den Menschen darauf zusammen- 
bricht, denn jetzt mussen die Bol
zen auf beiden Seiten vernietet sein. 
Auch die Anordnung, daB die 
Spanngurte mindestens 40 mm 
breit sein, oder daB Spanngelenke 
und Wirbelketten benutzt werden 
mussen, yerleiht den so hergestell- 
ten Stufenleitern mit Recht das Zu- 
trauen der Benutzer. Dagegen sind 
Einlege- oder Einhakstangen fiir 
Sicherheitsleitern unzulassig.

Aus der Unfallstatistik wissen 
wir, daB aber selbst bei den Leitern 
hoher Standfestigkeit aus einwand- 
freiem Werkstoff und guter Verar- 
beitung die meisten Ungliicksfalle 
von der obersten Stufe entstehen. 
Daher sind auch fiir Stehleitern mit 
besonderen Sicherheitsvorrichtun- 
gen erganzende Bedingungen fest- 
gelegt. Stufenleitern dieser Art 
miissen eine oberste Trittflache ha
ben, die sicheres Stehen darauf ga- 
rantiert. Die Briicke soli sich beim 
Aufstellen der Leiter waagrecht 
senken und beim Zusammenklap- 
pen wieder von selbst heben. Diese 
einteilige Briicke darf ais Lattenrost 
nur Zwischenraume von 15 mm 
aufweisen. Die Haltevorrichtung 
wird durch die Verlangerung eines 
Schenkels der Leiter iiber die Tritt
flache hinaus gebildet. Um dem Be
nutzer auch hoch oben noch das 
Gefiihl der Sicherheit zu geben, muB 
diese Verlangerung bis mindestens 
450 mm iiber die oberste Stufe 
hinausreichen. Fiir den AbschluB 
sind zwei Ausfiihrungen zugelassen: 
Entweder wird die oberste Verbin- 
dung der Schenkel durch einen 
Rund- oder Flachstab aus Holz oder 
Metali gebildet, oder sie besteht 
aus einem verzinkten Auflagebrett.

Durch die Ausbildung der ober
sten Trittflache zu einem sicheren 
Standort wird auch die Mitnahme 
von Utensilien usw. zur jeweils be- 
absichtigten Tatigkeit erleichtert. 
Damit werden durch diese Sicher
heitsleitern die vielen Unfalle ver- 
mindert, die sonst durch das Her- 
untersturzen von Werkzeugen, Wa
ren usw. von den gewóhnlichen 
Stehleitern zu beklagen sind.

Ing. P- Max Grempe.
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Im m e r  b e s s e r  

te le p h o n ie re n

Zieht man einen Vergleich zwi- 
schen der Verstandlichkeit von 
Ferngesprachen friiherer Zeit mit 
der heutigen, so wird einem der ge- 
waltige Fortschritt bewuBt, der sich 
auf diesem Gebiete der Nachrichten- 
technik vollzogen hat. Aber nicht 
allein im Fernsprechweit-, sondern 
auch im Ortsverkehr hat man alle 
technischen Mittel und Verbesse- 
rungen eingesetzt, die eine grófit- 
mogliche Lautstarke und Ubertra- 
gungsgiite herbeifiihren. Es gibt 
aber noch eine Reihe von Fern- 
sprechteilnehmern, die ihre Fern- 
gesprache in Raumen mit iiber- 
durchschnittlichem akustischem 
Stórspiegel fiihren miissen, oder 
auch Teilnehmer, die an Schwer- 
hórigkeit leiden und die auf eine 
geeignete Verstarkereinrichtung 
nicht verzichten kónnen. Die Sie- 
menswerke haben aus diesen Er- 
wagungen heraus einen neuen End- 
verstarker geschaffen, der nicht 
nur bei den angefiihrten Mangeln 
Abhilfe schafft, sondern auch bei 
langen Teilnehmerleitungen, die 
nicht mit Zwischenverstarkern aus- 
geriistet sind, oder bei sonstigen 
Fernsprechanlagen, die eine unge- 
wóhnlich hohe Dampfung haben,

M a u t h e - U h r e n  gibt es fiir  jeden Wohnstil, fiir die Kuchę, die Diele, den 
Wohn-, Schlał- und Arbeitsraum — auch ais elektrische Uhren. Es sind 
W erterzeugnisse, die zuverlassig, schon und e legan t in selten idealer 
Weise G ebrauch und Schmuck vereinen. Die guten, preiswerten M a u t h e - 

U h r e n  werden nur von den U hrenfachgeschaften gefuhrt.

gute Verstandigung und Lautstarke 
gewahrleisten.

Der Verstarker und der Netzan- 
schluBteil ist in ein Gehause einge- 
baut und in unmittelbarer Nahe des 
Fernsprechers angeordnet. Der Ein- 
róhrenverstarker, der die ankom- 
menden Sprechstróme vor Eintritt 
in den Femhórer etwa vierundein- 
halbfach verstarkt, ist sehr leicht 
zu bedienen. Es geniigt ein Druck 
auf die schwarze Taste des Druck- 
knopfschalters auf dem Tisch, und 
der Verstarker ist eingeschaltet, 
wahrend ein Druck auf die rotę 
Taste den Verstarker ausschaltet. 
Die Bedienung des Fernsprechers 
wird dadurch nicht geandert, eben- 
falls wird die Betriebssicherheit 
durch die Endverstarkeranlage nicht 
herabgesetzt. Aus diesem Grunde ist 
auch diese Neuschópfung von den 
meisten Fernsprechbehórden und 
Telephongesellschaften zugelassen.

Das Einschalten des Verstarkers 
kann durch einen Kippschalter vor- 
genommen werden. Dieser Kipp
schalter befindet sich dann im Fern- 
sprecher des Teilnehmers. Der 
oben erwahnte Druckknopfschal- 
ter fallt dann fort. Der Verstarker 
wird dann nur durch Auflegen des 
Fernsprechhorers auf die Gabel 
ausgeschaltet. Fritz H. W. Loewe.
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N e u e  S c h a ll- ls o lie ru n g  
fu r  D e c k e n  und  W a n d ę

Zur Herabsetzung des Schall- 
durchgangs werden Trennungs- 
wande ais Doppelwande und mit 
einer Isolierschicht zwischen beiden 
Wandschalen hergestellt, die aus 
Mauerwerk, Beton, Gipsdielen, Fa- 
serstoffplatten usw. bestehen kón- 
nen. Ursprunglich fiillte man den 
Hohlraum zwischen beiden Wand
schalen mit Korkschrot, Torfmehl 
od. dgl. Obwohl dieseSchichten etwa 
4 bis 5 cm stark waren, wurde nur 
ein maBiger Erfolg erreicht. Nach- 
dem man erkannt hatte, daB gute 
schalldammende Wirkungen auch 
dann nicht zu erreichen sind, wenn 
man die Dammstoffe plattenfórmig 
in den Hohlraum einbringt und mit 
einer der beiden Wandschalen ver- 
bindet, ist man dazu iibergegangen, 
die Isolierplatten derart zwischen 
beiden Schalen anzuordnen, daB sie 
mit keiner derselben in Beriihrung 
kommen. Auf diese Weise wurden 
zufriedenstellende Ergebnisse er
reicht. SchlieBlich trennte man die 
Wandschalen auch durch Anord- 
nung einer elastischen Zwischen- 
lage aus Wellpappe, die zwischen 
zwei Pappbahnen eingelegt wurde. 
Diese konnen aus Rohpappe, Filz- 
pappe, Bitumenpappe od. dgl. be
stehen. Bitumenpappe wird nament- 
lich dann yerwendet, wenn es sich 
zugleich um einen Schutz gegen 
Feuchtigkeit handelt. Herr Stadt- 
baurat Richard Doorentz, Leipzig, 
der sich eingehend mit dem Schall- 
und Erschiitterungsschutz von 
Hochbauten beschaftigt hat, bringt 
eine neuartige schalldampfende 
Zwischenlage in Vorschlag, die bei 
einfacher und billiger Herstellung 
eine gute Schallisolierung bewirkt 
(DRP. 624493). Der erfinderische 
Gedanke besteht darin, daB ein 
grobmaschiges Gewebe lose zwi
schen zwei Decklagen aus Pappe 
eingelegt wird. Dieser Isolierkórper 
kann sowohl fur Decken- und FuB- 
bodenisolierung ais auch fur Wand- 
konstruktionen Verwendung fin- 
den. Auf die tragende Decke kommt 
beispielsweise eine Lagę aus Papp
bahnen, dann auf diese Schicht das 
Gewebe oderNetzwerk, und schlieB- 
lich eine zweite Lagę frei durchge- 
hender Pappbahnen. Auf diese Lagę 
wird der Estrich aufgebracht. Es ist 
einleuchtend, daB das Maschenge- 
webe mit keiner der beiden Papp- 
lagen in feste Verbindung gebracht 
werden darf; denn hierdurch wiir- 
den Schallbriicken geschaffen wer
den. Es ist auch schon friiher, z. B. 
hinsichtlich der Herstellung von 
schalldammenden Doppelwanden,

V o n

W e rn e r von Łangsdorlt*
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H.  B echlio ld  YerlagK buchhandlnng  

( In h . B re id e n *te in ), F r a n k fu r t  a .B .

darauf hingewiesen worden, daB 
Bindersteine, beide Schalen verbin- 
dende Eisenteile usw., die Schall- 
dammung sehr verschlechtern wiir- 
den und daher yermieden werden 
miissen.

Die Schallisolierung wird im vor- 
liegenden Falle durch die zahlrei- 
chen, die Luftraume durchkreuzen- 
den losen Faden erreicht. Der Ab- 
stand der beiden Papplagen wird 
durch die Knoten des Netzwerks be- 
stimmt. Auch bei Verwendung des- 
selben zur Isolierung von Wandę n 
liegen die Knoten des Gewebes oder 
Netzwerks nur lose an beiden Deck- 
platten; es werden keine Befesti- 
gungsmittel angewandt. Wo bei 
Deckenkonstruktionen nachteilige 
Einwirkungen der Feuchtigkeit auf 
Pappe und Textilfabrikat zu be- 
fiirchten sind, z. B. beim Aufbringen 
eines Nassestrichs, muB die obere 
Decklage aus Bitumenpappe be
stehen. th.

H o n o r a r  fu r  B a u p la n e ,  
w e n n  d e r  B a u a u ftra g  

n ic h t  e r te i l t  w ir d

Ob Bauplane und Bauzeichnun- 
gen auch dann zu vergiiten sind, 
wenn der in Aussicht genommene 
Bauauftrag nicht erteilt wird, hangt 
von den Umstanden des einzelnen 
Falles und den getroffenen Verein- 
barungen ab. War iiber die Vergu- 
tung der Bauplane nichts yerein- 
bart, sind die Piane aber von dem 
Bauherrn zum Zweck der Herbei- 
fiihrung der behordlichen Geneh- 
migung abgenommen worden, so er- 
fordert es der Grundsatz von Treu 
und Glauben, daB eine Vergiitung 
dafiir zu erfolgen hat, wenn der 
Bauauftrag an den Hersteller der 
Piane und Zeichnungen nicht er
teilt wird. Das gilt insbesondere 
dann, wenn auf Grund der vertrag- 
lichen Vereinbarung (Nichtigkeit 
des Vertrages mangels der gesetz- 
lich yorgeschriebenen Form) nichts 
zu erreichen ist. Aus einer neuen 
Reich sgerichtsentscheidung 
entnehmen wir in dieser Beziehung 
die folgenden Leitsatze:

Die bis zum 4. Juni 1930 gefer- 
tigten Piane und Zeichnungen des 
Klagers sind yon der Beklagten der 
Bauaufsichtsbehórde und der Kir- 
chenaufsichtsbehórde zur Genehmi- 
gung yorgelegt worden. Die Beklag- 
te hat also diese Arbeiten hinge- 
nommen und fur sich verwertet. 
Da ein ernstliches Bauvorhaben 
bestand, wollte die Beklagte jenen 
Behorden die entsprechenden Piane 
yorlegen und hatte es auch getan, 
wenn sie der Klager nicht angefer- 
tigt haben wurde. Die Beklagte

VI
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hatte dann einen anderen Archi- 
tekten damit beauftragt und hatte 
dafiir mindestens Kosten in gieicher 
Hóhe aufwenden miissen. Das 
OLG. hat deshalb ohne Rechts- 
irrtum angenommen, daB die Be- 
klagte bei Entgegennahme der 
Piane erkennen muBte und erkannt 
hat, daB der Klager dafiir eine Ver- 
giitung fordem wiirde. Sie hat also 
eine geldwerte Leistung ent- 
gegengenommen, die sie nicht ohne 
angemessene Vergiitung erlangen 
konnte. Somit war sie auf Kosten 
des Klagers bereichert. Daran 
vermag der Umstand nichts zu an- 
dern, daB sie nach Verweigerung der 
Genehmigung das Bauvorhaben 
wieder aufgegeben hat. »Reichs- 
gerichtsbriefe.ł (III 92/35. — 26. No- 
vember 1935.)

D e r  b ill ig e  
S ta h ls c h u tz r a u m

Jeder Deutsche muB im Laufe 
der Zeit seinen Platz im Schutz- 
raum bekommen. Um dies zu er- 
fiillen, muB vor allem eine Forde- 
rung — man kann sagen, die Haupt- 
forderung des Schutzraumbaues — 
erfiillt werden, der Schutzraum 
muB billig sein. AmtlicheStellen 
betonen heute immer wieder, daB 
der Schutzraumbau moglichst ge- 
ringe Kosten verursachen soli. Nur 
einfache, billige Bauteile, die den 
amtlichen Anforderungen aber voll 
geniigen miissen, werden in Zu- 
kunft gebraucht werden.

Die billigsten Schutzraumbau- 
weisen, die es bisher gibt, sind 
Stahlschutzraume. Trotzdem der 
Stahlschutzraum alle Forderungen 
des Luftschutzraumes erfiillt, kostet 
er oft nur einen Bruchteil der Aus- 
fiihrung in einer anderen Bauweise. 
Dies ist vor allem darauf zuriickzu- 
fiihren, daB ein GroBteil der Arbeit 
in das Walzwerk verlegt wird. Bei 
allen Stahlschutzraumen werden 
fertige Bauteile, z. B. Lamellen, 
Rohre oder Spundwande, im Werk 
fertiggestellt und an der Baustelle 
nur zusammengebaut. Der Baustoff 
Stahl kann einfach und billig mit 
den Bauteilen des Schutzraumes, 
wie Tiiren, Notausstiege usw., ver- 
bunden werden. Die Bauzeit eines 
Stahlschutzraumes ist kurz.

Der Stahlschutzraum hat durch 
seine geringen Herstellungskosten 
es iiberhaupt erst moglich gemacht, 
daB z. B. in der Industrie auch fiir 
groBe Belegschaften Schutzraume 
gebaut werden. Bei GroBanlagen, 
d‘e eine serienmaBige Herstellung 
gestatten, werden die Kosten eines 
Stollenschutzraumes aus Stahl oft 
billiger, ais der Ausbau eines vor-

N O R T A -Tapeten erhalten Sie in denTapeten-Spezialgeschaften
Norddeutscfce Top*»enłobrik Hólwher & Breimer, Langenhogen vor Hnnnover

c le v ^ ir € 4 ^ u

schutzt nicht nur die Tapete. son
dern auch Sie. Mit dem Schutz- 
wort NORTA erhalten Sie eine 
weltbekannte M arken-Tapete, 
die geschmackvoll und preiswert 
ist. Achten Sie deshalb auf den 
Streifen, denn der Name NORTA

handenen Kellers zu einem Schutz
raum. Ein Vergleich der Angebote 
von Stahlschutzraumen mit andern 
Schutzraumbauweisen belehrt den 
Bauschaffendenambesten iiber die- 
sen entscheidenden Fortschritt im 
Schutzraumbau.

B e ila g e n -H in w e is

Die WMF-Geislingen-St. gibt in 
dem hier beiliegenden Prospekt 
eine Zusammenstellung iiber Pla- 
stiken, Bestecke, Zier- und Tafel- 
gerate, Beleuchttmgskórper, Ikora- 
Schmuck und Kris tali usw. Wir 
empfehlen den Prospekt der Be- 
achtung unserer Leser.

M o d e rn e  T e r r a k o t ta

Wie die Aristokratie friiherer 
Jahrhunderte, dem Vorbilde der 
alten Romer folgend, die Wohn
raume zwar nicht mit Statuen, wohl 
aber mit Gemalden schmiickte, so 
nahm auch unsere Zeit diese Sitte 
wieder auf. Aber wie an die Stelle 
der Malerei die Radierung tritt, so 
tritt auch jetzt nach und nach an 
die Stelle der originalen plastischen 
Kunstwerke die Terrakotta. Die 
Agitation fur das moderne Kunst- 
gewerbe hat mit dem Vorurteil auf- 
geraumt, daB eine Radierung ge- 
ringer anzuschlagen sei ais ein Ol-

2 5 3 H H R E  S C H IA R A FFIA  M R T R f l T Z E I ł
Freibewegliche ineinanderrerschlungene Einzelfedem
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Yerlangen Sie Verkauf«unterlagen uber die ,,heubare‘* Schlaraffia-Matratze.

Schlaraffla <W erke, W u p p e rta l / B erlin / M unchen

OOOOO
Bem be-Parketł  

S T A B F U S S B Ó D E N  

sind gut und schon
M ainz-M ergentheimer Parkettfabrik 
G. m. b. H. vorm. A. Bembe

Bad Mergentheim 4: Tel. S. A. 404 
Yertreter in allen GroDstidten Dcutschlands

Lempoer GapiBnmdDBi-FadPiK

Adoll Ulrenger Lemgo
M u s t e r b l a t t  a n f o r d e r n ! !

Bij het schrijven op advertentien wordt men beleefd verzocht »Innen-Dekoration« te vermelden

vn



M AI 1936 »INN EN-DEKORATION BAND XLVII

bild, eine gute Terrakotta geringer 
ais ein plastisches Kunstwerk. Denn 
in beiden Fallen ist nur das Werk- 
zeug und das Materiał ein anderes. 
DaB man aber in Terrakotta ebenso 
wie in der Radierung eine mehr oder 
weniger groBe Anzahl Kopien her- 
stellen kann, tut der Wiirde der 
Verfahren keinen Abbruch.

Je mehr diese Erkenntnis in 
immer weitere Kreise drang, feierte 
auch die alte Terrakottakunst ihre 
Auferstehung unter den Kunsten. 
Mit wachsendem Interesse wurde 
festgestellt, wie unendlich vielseitig 
dieses Verfahren ist, das fur den bil- 
denden Kiinstler den Vorzug hat, 
skizzenhaften Entwiirfen durch das 
Brennen eine groBe Dauerhaftig- 
keit zu geben, ohne den Reiz der 
Urspriinglichkeit zu vernichten.

Die Entwicklung der Terrakotten 
zu verfolgen, ist ungemein reizvoll. 
Denn urspriinglich bezeichnete man 
unter Terrakotta nur gebrannte 
Erde, d. h. Produkte, dereń Ei- 
gentiimlichkeit hauptsachlich in 
einer trockenen erdigen Masse, 
sowie im Mangel jeder Glasur be- 
stand. Die verhaltnismaBig ge- 
ringe Hitze, die beim Brande ange- 
wendet wird, sowie die Abwesen- 
heit eines schmelzenden Bindemit- 
tels ist der Konsenrierung der For- p 
men giinstig und gestattet gute Re- — 
produktionen. Terrakotten werden 
entweder mit Hilfe von Formen 
oder aus freier Hand hergestellt. 
Die eigene rótliche oder Draune 
Farbung wirkt sehr giinstig. In 
keinem anderen Materiał ist es mog- 
lich, die urspriingliche Idee des 
Kunstlers in gleicher Vollendung 
zum Ausdruck zu bringen wie bei 
der Terrakotta in gewóhnlichem 
Ton.

Die Terrakotta bezeichnete den 
ersten Fortschritt, den die Tonbild- 
nerei gemacht hat. Die zuerst nur 
an der Luft getrockneten Tongebil- 
de erhielten durch wirksame Hitze

Kuppecsbufcf)
Gasherd Nr. 9000

d e r Form und Leistung nach fur 
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eine widerstandsfahigere Hartung. 
Schon die alten Griechen waren 
Meister in der Kunst der Herstel- 
lung schóner Terrakotten, die durch 
Glasierung und Bemalung reich 
ornamentiert wurden. Auch die 
Romer verstanden sich vorziiglich 
auf diese Kunst und gaben ihren 
Terrakotta-Arbeiten jene Beschaf- 
fenheit, die sie tief korallenrot er- 
scheinen lieB. In der Zeit der Renais- 
sance hielten groBe Kiinstler dies 
Materiał fur wiirdig, um es neben 
der Bronze und dem Marmor anzu- 
wenden. Ein Beweis dafiir sind die 
Werke von Luca della Robbia und 
seiner Schule in Toskana. Diese 
Arbeiten naherten sich durch die 
angewandte Glasur den Erzeug- 
nissen aus Fayence und Majolika. 
Die alten Terrakotten sind auch 
haufig mit einer sehr feinen Glasur 
iiberzogen, auch finden sich An- 
striche von Ólfarben und farbigen 
Glasuren, denn das Materiał erlaubt 
alle derartigen Behandlungsarten.

F. H.
*

»G ro B e  D e u ts c h e  R u n d -
fu n k a u s s te llu n g a  n ach  

d e n  O ly m p is c h e n  S p ie le n

Die »GroBe Deutsche Rundfunk- 
a u s s te l lu n g  Berlin 1936(1 findet in 
der Zeit vom 28. August bis 6. Sep- 
tember statt. Dieser Termin liegt 
besonders giinstig im Hinblick auf 
die Hunderttausenden von Be- 
suchern der Olympischen Spiele, 
die erwartungsgemaB noch einige 
Zeit nach SchluB der Olympiade 
in Deutschland bleiben werden. So 
kann damit gerechnet werden, daB 
die diesjahrige Rundfunkausstel- 
lung, die einen umfassenden Uber- 
blick iiber den hohen Stand der 
deutschen Sende- und Empfanger- 
Technik des Rundfunks und des 
Fernsehens geben wird, einen be
sonders groBen Besuch mit stark 
intemationalem Einschlag erwarten 
kann.

Wer sich gut unterhalten will
besłelle sof ort die

5 S IM P L IC IS S IM U S -S A M M E L H E F T E

je  60 Seiten stark (5 Nummern), geheftet, Preis RM  — ,60, 
zuziigl. 30 Pfg. Porto, bei Bezug von 3 Heften u. mehr portofrei

S tm p l ic is s im u s -Y e r la g ,  M u n c h e n  13 • PostschecU M u n c h e n  5802

VIII

Var god aberopa Eder pa »Innen-Dekoration« vid forfragning







ARCHITEKT ADRIAN E. POWELL ELEKTR1SCHES MUSTERHAUS

ALL-ELEKTRISCHES EINFAMILIENHAUS

Befreiung des Haushaltes vom  Kampf gegen  
Schmutz und Rauch, Schaffung und Popularisie- 

rung von arbeitsparenden Behelfen, die jede gesund- 
heitsabtragliche und geistig abstumpfende Arbeit ver- 
richten, das sind die Leitgedanken fiir die Tatigkeit 
der »Electrical A ssociation for W omen«, die ais Toch- 
tergesellschaft der »W omen’s Engineering Society« 
vor elf Jahren in London begriindet wurde. Der uner- 
miidlich fiir die Dienstbarm achung der Elektrizitat 
im Haushalt wirkenden Leiterin beider Vereinigungen, 
der Elektro-Ingenieurin Caroline H a s l e t t ,  ist in 
erster Linie der Bau des elektrischen Einfam ilien- 
M usterhauses in Bristol zu danken. Ihrer Anregung 
zufolge hat die Electrical A ssociation for W om en be- 
schlossen, Piane fiir ein vollkom m en elektrifiziertes 
M odellhaus anfertigen zu lassen und diesen Auftrag 
dem Architekten Adrian E. P o w e l l  erteilt. Die Ko- 
sten  fur den Bau, die Einrichtung und die Anschaf- 
fung aller elektrischen Diener wurden m it tausend  
Pfund begrenzt, die Miete des Herdes und der W asser- 
speicher in Kuchę und Bad von der lokalen Elektrizi- 
tatsgesellschaft jedoch vorgesehen. Die Baufirma

S i m m o n d s  a n d  S o n  iibernahm das finanzielle 
Risiko, die Vorsitzende der Bristoler Ortsgruppe der 
Vereinigung, A. J. N e w m a n ,  die Uberwachung der 
Bau-Ausfiihrung.

Es ist klar, daB die bescheidene Summę fiir die 
Gestaltung und A usstattung eines Hauses zur Be- 
schrankung auf den wichtigsten und nótigsten Kom
fort gezwungen haben. Dennoch -  das Haus ist nicht 
nur zw eckdienlich, weil der Grundsatz: ein Minimum  
an Mobeln, dafiir ein Maximum an Luft und Bewe- 
gungsfreiheit, beherzigt wurde. Es befriedigt auch 
asthetische Forderungen. Ja, es iiberrascht durch eine 
Fiille neu erdachter Beąuem lichkeiten, die das W ohn- 
behagen ungem ein steigern.

Die G artengestaltung hat ein kleines Plus iiber den 
Voranschlag in Anspruch genomm en. Sie besteht 
auBer dem Vorgarten m it abgestuft angeordneten 
Staudenpflanzen in einem von Pergolen umstande- 
nen, hinter der Garage gelegenen Gartenteil, der, vom  
EBzimmer erreichbar, in der schónen Jahreszeit 
einen angenehm en EBplatz bietet (Abb. S. 144).

Durch eine unaufdringliche Gliederung geschm ack-

1936 . v .  1



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

Diele wird durch einen gegeniiber dem 
TreppenfuB hangenden Spiegel die 
Illusion der W eite verm ittelt. In  den 
Treppenaufgang wurde ein Gerate- 
schrank  eingebaut, ein den Treppenauf
gang flankierender niedriger Pfeiler dem 
Fernsprechen reserviert (Abb. S. 1 4 5 ). 
Dort steht der A pparat auf einem 
schwarzen Glasbelag; in einer Pfeiler- 
nische ru h t handlich das Fernsprech- 
buch. In dem Pfeiler ist ein W arm espen- 
der installiert, der bei Ferngesprachen 
an kalten  W intertagen in Tatigkeit tritt. 
Die seitlich angebaute Bank ermóglicht 
beąuemes Sitzen und Notieren.

Das ErdgeschoB umfaBt noch die bei
den, in offener Verbindung stehenden, 
jedoch durch einen Vorhang trennbaren, 
dem W ohnen und Speisen gewidmeten 
H auptraum e (Abb. S. 1 4 6 ), die Kuchę 
m it anstofiender, liiftbarer Speisekammer 
und eine Putzkam m er m it separiertem  
W. C. Ein Anbau wurde ais elektrisch 
heizbare Garage eingerichtet. In  einer 
Ecke des die Kuchę begrenzenden, zum  
Teil gedeckten W irtschaftshofes m it dem

EINGANG AN DER STRASSENFRONT DES EINFAMILIENHAUSES

ESSPLATZ IM GARTENHOF H1NTER DER GARAGE

voll profiliert, tragen die nur durch Glas un- 
terbrochenen, glatten Fassaden des Muster- 
baues ein flaches Dach, das n icht von Schorn- 
steinen iiberragt, sondern von einem Mauer- 
giirtel gekront wird, der ein Sonnenbad vor 
nachbarlicher Neugier schtitzt. D enn das Haus 
steh t inm itten  einer Vorstadt. Absichtlich 
wurde ein trivialer Bauplatz gewahlt, um  die 
grundsatzliche Forderung des biirgerlich Er- 
reichbaren in jeder Beziehung zu rechtferti- 
gen. Fiir die GrundriBlósung w ar das Streben 
nach Besonnung aller Raum e maBgebend, fiir 
die Innengestaltung der Gedanke an eine 
H ausw irtschaftsfiihrung ohne Hausgehilfin. 
Deshalb ist das Funktionieren des hauslichen 
Betriebes in allen seinen Einzelheiten auf 
das griindlichste erwogen und Vorsorge ge- 
troffen worden, daB die Arbeiten, die letztlich 
doch vollbracht werden mussen, die mensch- 
lichen K rafte nach M oglichkeit schonen 
und hygienisch einwandfrei vor sich gehen.

Einer kleinen, aber gut proportionierten
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Eingang fiir L ieferanten ist eine elektrische 
Trockenkam m er eingebaut worden. Hier 
befindet sich auch ein kleiner Miillver- 
brenner, dazu bestim m t, Papiere, die dem 
M iillsammler anzuvertrauen m an sich 
scheut, zu vernichten. Das ObergeschoB 
beherbergt drei Schlaf- und ein Bade- 
zimmer, einen W erkraum , der auch ais 
Schlafzimmer beniitzt werden kann, und 
ein W . C. Am Ende des Treppenaufganges 
zum  Dach ist eine Kofferkammer.

Durch eine R ohrenanlage wird die elek
trische H eizkraft planvoll verteilt. Dem 
W ohnzim m er wurde durch einen K am in 
ein behaglicher C harakter gegeben, in den 
anderen R aum en sind die W arm espender 
zum eist unterhalb der Fenster eingebaut. 
Kein Hausinsasse braucht an  kalten  W in- 
term orgen frierend aus dem Bett zu krie- 
chen, da jede Heizung, ebenso wie jede Be- 
leuchtung, das Radio und ein elektrischer 
W asserkocher, vom Bett aus bedient wer
den kann. Sehr praktisch ist auch fiir kalte 
Tage eine Heizung ais FuBwarmer, die 
un ter dem Schreibtisch in einer Nische des 
W ohnzim m ers angebracht ist. Die W under-

TREPPENAUFGANG MIT HE1ZBAREM FERNSPRECH-PFE1LER

TREPPENABSATZ MIT DEM DURCHLAUFENDEN FENSTER

k ra ft E lek triz ita t erhellt alle Raum e, Arbeits-, 
Toilette- und Nachttische, sowie autom atisch 
alle, durchwegs eingebauten, Schranke, dereń 
Facher und Abteilungen genau berechnet sind, 
sie erw arm t den im ObergeschoB eingebauten 
W ascheschrank (Abb. S. 1 4 7 ), betreibt die trans- 
portable Nahm aschine und drei Uhren, setzt den 
H andtuch- und den H aartrockner im Badezim- 
m er in Betrieb usw. Das ganze H aus durchzie- 
hende Korrespondenzleitungen ersparen jedes 
U m hertappen im dunklen Raum . Die Beleuch- 
tung  der Eingangstiir, von der aus auch das Licht 
in der Garage ein- und ausgeschaltet werden 
kann , h a t einen m ehrfachen Zweck: sie erhellt 
zugleich das Namensschild, den Glockentaster 
und die Diele. Die Z im m erluft wird m it einem 
elektrischen V entilator gereinigt und gekiihlt.

Mit Hilfe einer Durchreiche in der Kuchę stellt 
die H ausfrau die fertig gekochten Speisen auf die 
A nrichte oder den Tischwagen ins EBzimmer. Der 
Hygiene dient eine zweite Durchreiche (am W as- 
serspeicher auf Abb. S. 1 4 8 ), die es ermoglicht,
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die Luft vollig ungehindert einstróm en 
laBt; die A bw aschbarkeit aller W andę; 
eine M etall-Legierung fiir K linken und 
Griffe, die das lastige Putzen unnotig  
m acht. — Und noch ein Vorzug des H au
ses, das schon einige Dutzend Kauflu- 
stige dazu verfuhrt hat, sich zur Er- 
werbung eines Hauses gleichen Typs 
vorm erken zu lassen: Die Gesamtkosten 
fiir den elektrischen Betrieb sind m it 
ungefahr dreiBig P fund pro Jah r er- 
rechnet worden. — g is e l a  u r b a n

★

Es ist n ich t gleichgiiltig, wie ein Tag 
beginnt und seinen AbschluB findet; 

ein liebevoll gedeckter Tisch, eine Um- 
gebung in O rdnungund Sauberkeit tragen 
bei zu Lebenslust und Arbeitsfreude. Ord- 
nunghaben  heiBt aber n icht nur, daB »auf- 
geraumt« ist — es b edeu tetw eitm ehr: das 
Zusam m enklingen zweckmaBig-schóner 
Form en und Farben ist eine notwendige 
O rdnung im weiteren Sinne. KL. M .-K .

TOILETTEWAND IN EINEM SCHLAFZ1MMER

das gebrauchte Geschirr direkt auf das 
Spiilbrett zu stellen. Durch das Nieder- 
klappen eines Sitzes und das Hervorziehen 
eines Tischbrettes aus dem Kiichen- 
schrank  kann  die H ausfrau in einer Kii- 
chenecke ein gemiitliches Platzchen her- 
vorzaubern, das nach beendeter Kiichen- 
arbeit zum  K affeetrinken einladet (Abb. 
S. 1 4 9 ). Die K iichentiir ist so konstruiert, 
daB sie die Diele abschlieBt und die Ver- 
bindung zwischen Kiiche und EBzimmer 
freigibt oder die Kiiche abschlieBt und die 
Verbindung zwischen Diele und EBzim
m er herstellt. Z ur U bernahm e von W aren 
wird das Schiebefenster in der in den 
W irtschaftshof m iindenden zweiten Kii- 
chentiir geoffnet (Abb. S. 1 4 9  oben).

Ais bauliche Vorziige sind noch aufzu- 
zahlen: das Óffnen und SchlieBen der in 
wetterfesten Stahlrahm en sitzenden Fen- 
ster durch den D ruck auf einen Schalter; 
die besondere K onstruktion des versenk- 
baren EBzimmerfensters, das aufW unsch SCHRANK MIT HEIZYORRICHTUNG ZUM ERWARMEN DER WASCHE
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KCICHE MIT DURCHRE1CHE ZUR ESSN1SCHEA. E. POWELL »ELEKTR1SCHES MUSTERHAUS«

DAS M A R C H E N

Es war einm al eine H ausfrau, die hatteeinenM ann  
und sechs Kinder. Vom friihen Morgen bis zum  

spiiten Abend plagte sie sich ab, kochte, briet, buk, 
wusch und biigelte fur alle acht. Eines Tages brach 
die gute Hausfrau zusam m en und muBte sich zu Bett 
legen. D ie Nimm erm ude war sehr krank. Da erschien  
an ihrem Lager eine giitige Fee und sagte, die a im e  
Hausfrau diirfe einen W unsch tun, der ihr erfiillt 
werden sollte, zur Belohnung fur die viele Arbeit, die 
sie geleistet hatte. »Ich m óchte eine Kiiche haben, in 
der alles von selbst getan wird«, sagte die arme H aus
frau seufzend. »Das ist zu viel verlangt«, antwortete 
die Fee, »ganz ohne Arbeit wiirde dir deine Kiiche 
und dein Leben keine Freude m ehr m achen. Aber ich 
will dir eine elektrische K iiche schenken, die dir alle 
Miihsal abnim m t, so daB fur dich nur noch die reine 
Freude der Arbeit bleibt.« -  Und so geschah es . . . 
W er die elektrische Kiiche einm al gesehen und erlebt 
hat, der glaubt fest an die W ahrheit dieses Marchens.

In kleinen H aushalten richtet m an sich haufig den 
Kiichenraum  ais W ohnkiiche her, das heiBt m an

m acht eine Ecke behaglich, um m anche M ahlzeit der 
B eąuem lichkeit halber und aus Zeitersparnis gleich  
frisch vom  Herd einzunehm en. In einer solchen blitz- 
sauberen und hygienischen K iiche kann m an das 

wirklich m it GenuB tun.
Es gibt vielerlei Uberraschungen: einen elektrisch  

betriebenen Grill, in dem das Fleisch besonders żart 
und knusprig wird. Ein Motor in der Kiiche kann  
verschiedene kleine M aschinen antreiben: die Kaffee- 
m ahl-, die Brotschneide-, die M esserputzm aschine. 
Der K ónig aber aller elektrischen Gerate ist der Kiihl- 
schrank. W as fur eine Plagę ist das stets im Sommer: 
die Butter schm ilzt, das Fleisch wird schlecht, keine 
EBware halt sich, und viel Geld kom m t auf diese 
W eise um. Auch w enn m an groBe M engen von Eis 
anschleppt -  sie zerlaufen zu rasch, es ist kein Ver- 
laB darauf. Der K iihlschrank aber stellt selbsttatig  
das Eis her, alle W aren halten sich kiihl und frisch; 
m an kann jederzeit einen kiihlen Trunk bereiten, 
denn in einem  besonderen Fach sam m eln sich kleine 
Eiswiirfel, die m an ins Lim onadenglas hineinwirft.
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Das ist der alte Kummer. Aber in wenigen  
Sekunden schafft dieser Róster Ersatz, 
er m acht aus einem  alten Brotchen und 
vertrocknetem  WeiBbrot den appetitanre- 
gendsten Schlemmerhappen.

So gibt es zahllose elektrische Maschinen  
und M aschinchen fur die Kiiche, die, wenn  
sie neu sind, den Spielsinn im Menschen  
w ecken und unendlich viel SpaB m achen, 
und die auf die Dauer das Kochen und 
W irtschaften zu einer wirklichen Freude 
werden lassen und dazu dienen, Kraft und 
Gesundheit der H ausfrau zu schonen. W as 
spart allein die elektrische W aschem a- 
schine an Kraft und Zeit, und das elektri
sche Btigeleisen, an das wir uns fast alle 
schon gew óhnt haben. Nicht jeder hat die 
Mittel, sich gleich eine vollkom m ene elek 
trische K iiche auf einm al zuzulegen, aber 
Stiick fur Stiick kónnen wir uns allm ah- 
lich anschaffen; dadurch wird Hausarbeit 
und Hausfrauendasein einen groBen Reiz 
mehr gew innen. — e l l i  t s c h a u n e r - B e r l in

Und m an kann »Eismann« spielen, selber 
das kóstlichste Sahneneis zubereiten. Man 
m ischt Sahne m it Friichten oder m it Scho- 
kolade; w enn m an es sehr gut m eint, gibt 
m an ein Ei hinzu -  stellt die M ischung in 
den K iihlschrank und -  das herrlichste 
Speiseeis kom m t wieder zum  Vorschein. 
Eine segensreiche Einrichtung, wenn m an  
Gaste hat. Fur groBe Fam ilien m it groBen 
Vorraten ist dieser W underschrank iiber- 
haupt unentbehrlich.

Fur die Liebhaber eines geruhsam en und 
ausgiebigen S on n tag m o rg en -F ru h stiick s  
gibt es ein besonderes Rezept: den elek- 
trischen Toastróster. An jedem  A lltags- 
m orgen gieBt m an im Stehen eine halbe 
Tasse Kaffee hinunter und verschlingt ein 
halbes frisches Brotchen, ohne den gering- 
sten GenuB. Am  Sonntagm orgen aber hat 
m an Mufie, lange zu essen und zu trinken, 
die Zeitung zu lesen und sich das Friih- 
stiick so behaglich zu gestalten, w ie m an  

will . . . nur leider ohne frische Brotchen. KOCHEN-ECKE MIT BESENSCHRANK UND AUFGEKLAPPTEM PLATTBRETT

»KQCHEN-ECKE« RUHEPLATZ FOR DIE HAUSFRAU
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ARCH. HANS P. SCHMOHL-STUTTGART MUSIKPODIUM UND KONSTLER-ECKE

L E BE NDIG E R RAUM

D ie Phrase, daB die modernen Architekten keinen 
lebendigen Raum zu gestałten wiiBten, ist leicht 

zu behalten, taglich zu gebrauchen und klingt forsch 
hingesagt so, ais ob der Mensch, der sich ihrer be- 
dient, auch wirklich etwas von der Innenarchitektur 
verstehen miiBte. Hinzu kommt noch, daB der an- 
gefuhrte Satz in vielen Fallen durchaus zutrifft.

Ja, aber haben denn a lle  Architekten vergangener 
Zeiten einen Raum lebendig zu gestałten gewuBt?! -  

Die Sache ist doch wohl anders: So, wie viele Archi
tekten friiherer Generationen die geruhsame Be- 
haglichkeit und den selbstsicheren Wohlstand ihrer 
Zeit nur in pimpeliger Beschranktheit auszudriicken 
wuBten, so hat auch unsere Zeit -  die in erhohtem 
MaBe eine Zeit der Ubergange ist -  manchen Bau- 
meister nicht weiter in die Moderne hineinfiihren 
kónnen, ais daB sein ganzes Planen und Bauen in 
kaltschnauzigen, oberflachlichen und damit falschen 
Berechnungen und Spekulationen erstarrte.

Mag es sich um Raume handeln, in denen der 
Mensch werkt, wohnt oder sich vergniigt -  immer 
werden wir im Yerlauf der Geschichte der Raum-

gestaltung neben idealen, lebendigen Anlagen unge- 
zahlte Brutstatten der Ungemutlichkeit finden.

Das ist namlich zu allen Zeiten so gewesen: Ob 
kiinstlerisches Bestreben zur schopferischen Leistung 
vordringt oder nicht, das liegt auBerhalb jeder Zeit- 
strómung im Vermógen des Schaffenden begriindet.

H ans P. Schm ohl, der Stuttgarter Architekt, hat 
den Innenraum einer Tanzstatte in Stuttgart umge- 
baut. Besser gesagt, er hat nicht umgebaut, sondern, 
indem er alles Alte restlos beseitigt hat und damit 
auf die Grundform eines rechteckigen Raumes zuriick- 
ging, ein ganz Neues geschaffen. Wer jetzt diese 
Gaststatte der heiteren Muse besucht, der ist geradezu 
verbliifft, mit welch groBziigigen und dabei in der 
Form und im Materiał auBerst mannigfaltigen Mit- 
teln hier lebendiger Raum geschaffen wurde. Schon 
die Raumplanung verrat eindeutig den Zweck, dem 
das Ganze zu dienen hat. Mit dem ersten Blick iiber- 
schaut der Besucher den Raum und haftet an der 
Tanzflache, die auch gleichzeitig den hier wirkenden 
Kiinstlern die »Biihne« ist. Langs der linken Wand 
vom Eingang aus steht die Mehrzahl der Tische. Eine
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ARCHITEKT HANS P. SCHMOHL-STUTTGART MUSIKPOD1UM, RECHTS GETRANKE-AUSGABE

geschickte Aufteilung in Heli und Dunkel macht die 
Ruckwand lebendig und fiihrt die Aufmerksamkeit 
unaufdringlich auf das um eine niedere Stufe abge- 
setzte Podium, das neben einer beąuemen Tischnische 
der Hauskapelle einen geraumigen Platz iiberlaBt.

Der Raum war in seiner urspriinglichen Gegeben- 
heit fur ein Gastlokal im Verhaltnis zu Lange und 
Breite unverhaltnismaBig hoch. In ideałem Hóhen- 
verhaltnis wurde nun eine Decke eingezogen und 
durch eine geschickte, wechselseitige Unterteilung 
schon von oben her bei aller architektonischen Klar- 
heit und Ubersichtlichkeit zugleich eine entschie- 
dene Leichtigkeit erreicht. Die Decke besteht aus 
Holzplatten, die heli gehalten sind. Die Betonung der 
Fugen, die an sich schon ais Stilelement wirksam 
werden, wird erhóht durch markante, schwarz- 
lackierte Leisten. Diese Leisten laufen in der groBeren 
Deckenflache, die von ungefahr zwei Dritteln der 
Gesamtbreite bestimmt wird, parallel zur Langsseite, 
im anderen Drittel, das durch einen breiten, eben- 
falls schwarzlackierten Unterzug geteilt ist, parallel 
zur Breitseite des Raumes, und dementsprechend 
gehen in diesem Teil der Decke die Fugen der Holz
platten in der Richtung der Langsachse. Was hier in 
der Aufteilung einer groBen Flachę geschehen ist,

wiederholt sich in anderem Materiał, in anderen Far- 
ben und mit anderen Stilmitteln an jeder der einzel- 
nen Wandę, wie auch im Verhaltnis der Wandę unter 
sich. Dadurch erhalt der ganze Raum, je nachdem 
der Beschauer seinen Standpunkt wechselt, immer 
neue reizvolle Ausschnitte, einer aus dem anderen 
entwickelt, ihn ablósend und zugleich steigernd. Hier- 
in liegt wohl auch das Geheimnis dieser lebendigen 
Geschlossenheit, die uns immer fesselt, gleich von 
welcher Seite aus wir sie auch bewundern mógen.

Zu der Gegebenheit des Raumes gehórten auch 
drei tragende, ornamentverzierte, guBeiserne Saulen. 
Diese Saulen von verschiedener Dicke wurden zu 
Rundsaulen eingegipst und mit Blattgold belegt. Mit 
diesen Saulen muBte gerechnet werden, ja sie be- 
stimmten geradezu die Raumplanung nach allen Sei- 
ten hin. Wer aber heute diesen Raum erlebt, der halt 
die Saulen geradezu ais an idealer Stelle vom Bau- 
meister auf ihren Platz gestellt, so organisch hat sich 
das Ganze um sie herum entwickelt.

In Vergniigungsstatten, die den Charakter eines 
Nachtlokales haben, begegnen wir haufig einer An- 
ordnung und Ausgestaltung der Lichtanlage, die im 
Bestreben nach gedampfter und intimer Wirkung 
nur eine schwiile Schummrigkeit, gerade dem Wesen
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TANZFLACHE. -  YERGOLDETES SCHM1EDEG1TTER VOR DER HE1ZUNG

des Lichtes entgegengesetzt, hervorrufen. Wie anders 
atmet dieser Raum in einem Licht, das weich und warm, 
fast ausschlieBlich aus Beleuchtungskórpern kommt, die 
wie hangende Tamburine und in maBiger Zahl etwas 
iiber der halben Wandhóhe angebracht sind.

Moderne Baugesinnung auf der Grundlage eines durch 
Tradition gepflegten Bauinstinktes haben mit dieser Arbeit 
den Architekten Hans P. Schmohl einen gewichtigen Bei- 
trag leisten lassen zu dem Kapitel »Lebendiger Raum«.

Die dekorativen Malereien auf blau grundiertem Sperr- 
holz bestatigen dem Kunstmaler P. A. G eckle eine dem 
Raume gleichwertige Leistung. A. G . r ic h t e r - s t u t t g a r t

★

W ERK STO FFE UND FARBEN. — Tanzflache: 
schwarzweiB Ahorn. Wandę: champagnerfarbene 

Glastapete. Holzwerk: Schwarz, hochglanzpoliert, teil- 
weise mattgeburstet. Decke: Sperrholz, weiB lackiert, mit 
schwarzen Staben. Saulen: Blattgold. Fenster und Be- 
leuchtungskorper: hellroter Lack mit Eselshaut bespannt; 
die Fenster von hinten beleuchtet. Fenstervorhange: ge- 
flochtene Holzstabchen in Naturfarbe. Wandmalerei: in 
verschiedenfarbigen Bronzen (blau, griin, kupfer, silber, 
gold) auf dunkelblauem Schleiflack. Bodenbelag: hell
roter Yelours. Mobelbeziige: hellroter Samtkord. -  s. BUCK AUF DIE TANZFLACHE MIT GETRANKE-AUSGABE
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PROF. ANDREAS NOVAK-BUDAPEST SCHLAFZ1MMER EINER KuNSTLERIN

UNGARISCHE RAUMKUNST

Budapest ist an beiden Ufern der Donau im Rah- 
men einer freundlich heiteren Umwelt erbaut. An 

seinem groBstadtischen Horizont entwickelt es sich 
zu westeuropaischen Dimensionen, und in seinem 
StraBenbild blinken die Spiegelscheiben eleganter 
Kaufladen auf. Aber kaum ein bis zwei Stunden von 
diesem mondanen Leben entfernt, findet man noch 
unverfalschte Volkskunst. Im Innern der in unge- 
brochenen Farben prunkenden Bauernhauser lebt 
altes Hausgewerbe weiter. Die Frauen weben mit 
bunten Faden Teppiche, nahen mit feinen Nadeln 
marchenschone Spitzen. Um die altvaterischen Back- 
ofen hangen glasierte, mit dem Bilde landlicher Lie- 
bespaare geschmtickte Tonkriige an der Wand. Und 
die Kunst des Volkes verleiht in manchen Dorfern 
der Festtracht eine wunderbare Farbenbuntheit.

Ali dies gibt den stadtischen Kiinsten, in erster 
Linie der Musik, dann der Malerei und dem Kunst- 
gewerbe eine besondere Notę. In Ungarn ist sogar die 
sachliche Zimmereinrichtung farbiger ais anderswo. 
Selbst die funktionellen Móbel iiberraschen uns durch 
Phantasie und melodische Anmut, durch die Bunt-

heit der Beziige, die interessante Textur des Holzes.
Diese heitere Behaglichkeit wurde auch stets von 

der Nahe Wiens und Miinchens genahrt. Das heitere 
Barock der ósterreichischen Hauptstadt wird in Un
garn schon seit hundertfiinfzig Jahren von Herren- 
sitzen und Kirchen widergespiegelt. Die siiddeut- 
sche Gemiitsart begann dann gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts auch die Atmosphare der Familien- 
hauser und der Kleinkunst zu durchwarmen.

Die Wirkung dieser vielfaltigen Strahlungsener- 
gien offenbarte sich in den letzten Monaten in einer 
groBangelegten W o h n u n g sau ss te llu n g  in B u
dapest »Schónes Heim -  Gliickliches Leben«, zu- 
gleich die Jubilaumskundgebung der seit einem hal- 
ben Jahrhundert bestehenden Ungarischen Kunst- 
gewerbegesellschaft. Alte und Neue hatten sich zu- 
sammengetan, um in erster Linie in ungarischem 
Materiał und mit ungarischem Charakter zeitge- 
maBer Behaglichkeit formenden Ausdruck zu geben. 
Anhanger der strengen Sachlichkeit und der orna- 
mentalen Schonheit erganzten einander. Es gab 
Raume fiir den weltstadtischen Yerkaufsladen, fiir
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PROF. ANDRE AS NOVAK — BUDAPEST EMPFANGSRAUM EINER KONSTLER1N

Frauenmode, Biihnenkunst, Sportleben und die mit 
diesen Dingen zusammenhangende technische Kultur.

Vor allem aber erwahnen wir die stillen Winkel 
des biirgerlichen Wohlbehagens: traute Wohnraume, 
gut durchdachte Kinderzimmer, Wohnungen fiir 
alleinstehende Frauen, zur Vertiefung einladende 
Bibliothekszimmer und den in die stillen Regionen der 
kirchlichen Kunst geleitenden Saal. Eine ganze Reihe 
der ungarischen Innenarchitekten war hier mit je 
einem Raum vertreten. -  Es ist bezeichnend, daB der 
harmonische Zusammenklang der ungefahr fiinfund- 
zwanzig Innenraume durch Georg Koródy, den archi- 
tektonischen Ordner der Ausstellung, durch volks- 
kiinstlerische »Uberleitungsmusik« bewerkstelligt 
wurde. Die Motive und Rhythmen des alten und heu- 
tigen Volkslebens in Keramik, Textilien, Holzschnit- 
zereien und Wandbemalungen: eine farbenreiche 
ungarische Rhapsodie -  in Materiał transponiert.

Aus diesem reichen Ausstellungsmaterial fiihren 
wir hier zwei Zimmereinrichtungen im Bilde vor.

Die aus zwei Teilen bestehende W ohnung  einer 
S chau sp ie le rin  ist eine Arbeit von Professor An- 
dreas Novak. Der Glanz der polierten NuBholzmóbel 
wird durch Chromsilber und Glas gesteigert, ja im

Schlafzimmer ist die Tischplatte aus Alabaster und 
von unten zu beleuchten. Im Konversationszimmer 
ist ais Gegengewicht zu den NuBholzmóbeln und den 
schweren Materialien Rohrgeflecht an den Schranken 
und den Seitenteilen der Stiihle verwendet. Die roko- 
kohaft lichte Grundstimmung des ersten Zimmers 
wird durch silberfarbene Móbelstoffe, apfelgriine Vor- 
hange und kremfarbene Stickereien, die des etwas 
ernsteren Empfangszimmers durch den apfelgriinen 
Ton der weichen Sitze (mit blaBrosa Passepoils) er- 
zielt. Die beiden Zimmer sind durch ein Fensterchen 
mit Toiletten- und Barvorrichtung verbunden.

Das H errenzim m er von Franz Szablya-Frischauf 
(Abb. S. 158) entspricht mit seinen ruhigen horizon- 
talen Gliederungen dem Wesen eines geistig arbeiten- 
den Mannes. Zu dem schwarzen Ton des Birnbaum- 
holzes stehen gelb-rote Bezuge in angenehmem Gleich- 
gewicht. -  Es ist. ais wollte Szablya-Frischauf, der 
Erzieher der heutigen ungarischen Innenarchitekten, 
auch mit dieser Arbeit ein Beispiel der kiinstlerischen 
Selbstdisziplin geben, ein Beispiel dafiir, daB unga
rische Móbel in erster Linie wesentliche Leistungen 
der Werkstatt: des altberiihmten ungarischen Tisch- 
lerhandwerks sein sollen. — d r . p a u l  n Ad a i - b u d a p e s t
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NEUE RAUME IM HOTEL ATLANTIC, HAMBURG

Bei der Arbeit, die die Hamburger Architekten 
Erich E ling ius und Gottfried S c h ra m m  im 

Hotel Atlantic durchgefiihrt haben, handelt es sich um 
einen Umbau, der in der Hauptsache die Gesellschafts- 
raume des Hauses betrifft. Der Umbau wurde not- 
wendig, weil die bisherige, schon der Vorkriegszeit 
entstammende Raumeinteilung den Anforderungen 
eines neuzeitlichen Hotelbetriebs nicht mehr ent- 
sprach. Vor allem ging es den Architekten um eine 
zielbewuBte Ausnutzung der hervorragenden Lagę 
an der AuBenalster. Ihr kehren sich die neu entstan- 
denen Raume zu: eine Veranda (vóllig geschlossen), 
ein Grillraum, eine Tanzbar und eine Herrenbar. Im 
Zusammenhang mit dem Umbau wurde auch eine 
durchgreifende Neuordnung vieler Neben- und Dienst- 
raume durchgefiihrt.

Von der kiinstlerischen Seite her war fur den Um
bau maBgebend, daB die Raume und ihre Ausstattung 
den Geist der Hansestadt atmen und dem Gast einen 
Begriff von hanseatischer Lebensform und Eigenart 
geben sollten. In dieser Richtung wird namentlich

auch die Mitarbeit des Liibecker Malers Alfred 
M ahlau  wirksam. Er hat Wandbilder geschaffen, 
die in allen Ziigen den Geist der Wasserkante be- 
zeugen und raumbildnerisch wertvoll sind.

Die V eranda , die einen prachtvollen Blick auf die 
AuBenalster bietet, erscheint in einer Teilansicht auf 
Abb. S. 160. Den Boden deckt Fliesenlinoleum in 
Grau und Creme, die Wandę sind blaugriin und tra- 
gen eine leichte, anmutige Grisaillemalerei von Alfred 
Mahlau; vom selben Kiinstler sind die Lichttrager aus 
weiB und grau behandeltem Eisen entworfen, die die 
Linie der Pflanzenmalerei in feiner Weise aufnehmen. 
Die Vorhange der AuBenfenster (hier nicht sichtbar) 
sind hellgriin, die Stiihle im Holzwerk dunkelgriin 
mit griinem Polsterbezug und schmaler Goldabset- 
zung. Eine V o llansich t der V eranda gibt die 
Abb. S. 163. Die rechtsseitigen Schiebefenster haben 
den Blick auf die Alster. Die Tiiren links fiihren zum 
groBen Grillraum. Einen Durchblick in diesen (von 
der Veranda aus) zeigt die obenst. Abb. Die Durch- 
gangsnischen sind mit hellgrauem Holzwerk ausge-
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schlagen. Im G rillrau m  selbst stellen sich zu licht- 
grauen Wanden ein hellblauer Steppstoff ais Polster- 
bezug und ein Teppich in Blaugrau, gemischt mit 
Beige-Tónen. Auf den Wanden erscheinen in leichter 
Grisaillemalerei von A. Mahlau alte deutsche Stadt- 
bilder wie das Holstentor, die Marienburg, Gliicks- 
burg, das Kloster Chorin usw. Die Darstellung hebt 
die charakteristischen Ziige der Architektur fein her- 
aus. -  Steht der Grillraum einerseits mit der Veranda 
in Verbindung, so schlieBen sich ihm andererseits ein 
kleines, abtrennbares Speisezimmer (Abb. oben) und 
der eigentliche Grill mit dem Ofen (Abb. S. 168 unten) 
an. Diese vier Raume bilden somit eine Einheit und 
bieten mit ihrer Gliederung in allen Fallen, unab- 
hangig von einer gróBeren oder kleineren Besucher- 
zahl, einen behaglichen, freundlichen Aufenthalt. -  
Das K leine Speisezim m er (oben) hat zu einem 
mausgrauen Bodenbelag cremefarbene Wandę und 
hellgriine Vorhange; dazu kommen Móbel aus Maha- 
goni. Mit besonderer Liebe haben die Architekten die 
T an zb ar (Abb. S. 164) behandelt. Zum wesentlichen 
Schmuck wird diesem Raum die bereits erwahnte 
Wandmalerei von Alfred Mahlau, die mit Bildern alter

Hanseherrlichkeit, alten Werft- und Hafenlebens das 
Auge erfreut. Es ist dem Kunstler gelungen, in Farbę 
und Zeichnung, in den Gegenstanden wie in der alter- 
tiimlichen Perspektive einen Stil zu treffen, der auf eine 
reizvolle Weise erzahlerisch ist und doch einen durch- 
aus architektonischen Nerv hat. Humor spielt iiberall 
in die Darstellung hinein; er ist nicht nur in einzelnen 
Motiven da, sondern er durchwarmt das Ganze ais 
ein heiteres Lebensgefiihl und ais Freude an einer 
anekdotisch-sinnfalligen Schilderungsweise. Auf den 
gleichen Ton wie die Malerei (die auf Leinengrund 
angebracht ist) sind auch die iibrigen Einzelheiten der 
Raumausstattung gestimmt: die schmiedeeisernen 
Gelander, die lebensvolle Behandlung von Sockel, 
Durchgang und Bodentafelung, die nordischen Holz- 
gittersessel usf. Das Parkett besteht aus dunkelge- 
raucherter Eiche, die Vorhange aus sandfarbenem 
Leinen-Velours; das Holzwerk ist blau-rot marmo- 
riert; die Beziige sind dunkelbraun. Der Gesamtraum 
der Tanzbar kann durch Schiebewande nach Bedarf 
unterteilt werden. Einen Durchblick durch die beiden 
Raume der Tanzbar zeigt die Abb. S. 165, auf der 
auch ein wesentlicher Eckteil der Wandmalerei sicht-
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bar wird. Den Eingang aus der Tanzbar zur Herren- 
bar gibt die Abb. S. 168 oben wieder. Der erhoht 
liegende Podest zwischen den Raumen ist durch ein 
schmiedeeisernes Gelander abgeschlossen und ent- 
halt links den Platz fiir die Musiker. Die H e rren b a r 
selbst (Abb. S. 166) bietet mit der wuchtigen Balken- 
decke aus geraucherter Eiche, den hellen, warm- 
getónten Rauhputzwanden, den schmiedeeisernen 
Lichttragern, den geraumigen Sesseln und Stiihlen 
ein Raumbild von betonter, breiter Behaglichkeit. 
Den Boden deckt ein brauner Velours; dieselbe Farbę 
haben die Mobelbeziige und die Vorhange in gemu- 
stertem Leinenstoff. Der Kamin der Herrenbar (Abb. 
S. 167) ist in Obernkirchner Sandstein ausgefiihrt. 
Das dariiber befindliche Wandfeld zeigt in heraldi- 
scher Malerei die óstliche und die westliche Halbkugel 
inmitten von Sonne und Mond, ringsherum die Wap- 
pen samtlicher Staaten der Erde. -  Der G rillo fen  
(Abb. S. 168 unten) liegt in einer Kachelwand aus 
alten Delfter Fliesen, handgemalt in braunvioletten 
Tónen. Die Theke davor ist aus NuBbaum, der FuB- 
bodenbelag aus Fliesenlinoleum. Die Wand ist in 
Cremefarben-Grau verputzt, das Holzwerk hat licht-

grauen Anstrich mit leichter Marmorierung. Die Be- 
leuchtungskórper sind hier wie im Grillraum, in der 
Veranda und in den beiden Bars nach Entwiirfen von 
Alfred Mahlau angefertigt.

Man wird bei der Wiirdigung des Ganzen ver- 
suchen miissen, sich besonders von der Farbenwir- 
kung der Raume eine Vorstellung zu machen. Sie ist 
in allen Fallen sehr sorgsam erwogen. In der Gesamt- 
gestaltung wird ein Zug spiirbar, der auf ein An- 
sprechen der Phantasie gerichtet ist, offenbar von der 
Erwagung aus, daB der Gast einer Bar, einer elegan- 
ten Speisestatte, rasch, auf den ersten Blick fiir ein 
Verweilen in dem Raum gewonnen werden muB. Das 
ist ein durchaus richtiger Standpunkt. Man hat in 
friiheren Jahren gegen eine solche Raumausstattung 
allerlei theoretisch-asthetische Einwande vorge- 
bracht; aber es ist eine nicht abzuleugnende Tatsache, 
daB solche Phantasie-Elemente (wie sie hier in der 
Formung einzelner Gerate, in der Behandlung be- 
stimmter Raumbestandteile und namentlich in den 
Wandmalereien gegeben sind) das Gemiit rasch er- 
fassen, der Laune einen guten Anhaltspunkt geben 
und damit im Sinne des Betriebs zweckmaBig sind.
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BILDWAND

Der diluviale Mensch lóste vor »nur« 20000 Jahren 
die Hohlenwande auf in raumlose Jagdgriinde, 

in ruhmreich bestandene Tierkampfe, und er schuf 
sich damit Uberwindung unwirtlicher Zeit, die an die 
Feuerstatte bannte, Urkunden, die von vergangener 
Tat erzahlen, Schaustoff fiir die Jugend kommender 
Geschlechter, um Vorstellungen und Begriffe zu ge- 
winnen. Er schuf sich damit zugleich einen Zauber 
wider die Damonen der Einsamkeit und der Leere, 
die die schlimmsten Gespenster der Erde sind.

Die Jagdgriinde sind heute verarmt, die Welt ist 
eine andere geworden, aber die Natur ist immer noch 
reich, reich sind Himmel und Wolken, Walder und 
Pflanzenwuchs, Stadte und Siedlungen, und die Be- 
rufenen malen, zeichnen, stechen, radieren immer 
noch zum Schmuck und zur Enteinsamung alles 
dessen, was im Heim unheimlich ist und unheimliche

WANDBILD

Leere aufweist, und es will daher scheinen, dafi Malen 
und Zeichnen eine von der Vorsehung bedingte 
Lebensnotwendigkeit ist.

Jahrtausende herrschte die Wandmalerei allein. 
Spat erst wird das gerahmte Wandbild erfunden, das 
beweglich, mitnehmbar, den Menschen begleitet. Die 
ganze Antike kennt nur die Wandmalerei, aber sie ist 
reicher geworden. Sie hat es gelernt, die Umgebung 
mit den Menschen zu sehen. Sie sieht den Raum, und 
dadurch gelingt es ihr, durch gesteigerten Bildzauber 
den Wand-Charakter aufzulosen und den Bewohner 
seiner vier Wandę zum Teilhaber olympischer oder 
heroischer Jenseitigkeit zu machen. Spatere Fort- 
schritte in Ornamentik und Architektur lehren Um- 
rahmungen malen, lehren Einteilung in Felder, lehren 
Szenen in Architekturen darstellen, und im weiteren 
Yerlauf der Entwicklung gewinnen das ornamentale
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Beiwerk, die architektonischen Eingliederungen des 
Figuralen ein solches Gewicht, daB sie mehr Flachę 
in Anspruch nehmen ais das einst allbeherrschende 
Figiirliche. Wahrend man friiher Helden und Gótter 
nicht nahe genug haben konnte, geniigen jetzt Aus- 
blicke und Ausschnitte. Man konnte so handeln, denn 
die groBe schaurige Einsamkeit, die den Urmenschen 
umgab, war dank der machtig gewachsenen Gesell- 
schaft und ihrer Kultur zur heiteren Vielsamkeit ge- 
worden. Man durfte sich erlauben, schmiickend zu 
spielen, spielend zu schmiicken, und die Himmlischen 
grollten nicht mehr dariiber, daB man um ihrer Nahe 
willen die Wandę nicht mehr vollstandig auflóste.

Das Mittelalter erfand den Bilderrahmen. Der Bil- 
derrahmen macht das Bild zu einem Fenster fiir Aus- 
blicke in andere Welten. Viele gerahmte Bilder an 
einer Wand sind viele Fenster, durch die der Blick, 
wie es ihm beliebt, in Nahe und Ferne Reisen unter- 
nehmen, Gótter, Menschen und Tiere kennenlernen, 
Landschaften im Lichte aller Jahreszeiten durch- 
wandern kann. Und noch ein Vorteil hat der Bilder
rahmen: er gibt den Bildern Bewegungsmóglichkeit, 
sie kónnen ihren Besitzer begleiten! Wo es uns be

liebt, brechen sie den Bann der Einsamkeit, machen 
die Wandę vielsam, geben Allgegenwart.

Welche Rolle werden die Wandbilder und die 
Bildwande in der nachsten Zukunft spielen? Ewig 
ist die Malerei, immer werden Maler geboren werden. 
Wo wird das Gemalte seine Heimstatt finden?

Nun, fur Bildwande und Wandmalereien sind der 
Aufgaben genug vorhanden. Wie sollte man ohne sie 
dieTaten der Zeit, die Helden des Tages verherrlichen? 
In den Gemeinschaftshallen fiir Tausende wird Raum 
sein fiir eine Monumentalmalerei, wie sie noch nie da 
war, und die Platze fiir Leibesiibungen werden in 
ihren Raumen, wie in der Antike, Wandę haben, 
fiir den tatigen, schónen, gesunden Menschen.

Auch das gerahmte Bild wird immer wieder seinen 
Platz finden, beweglich wie es ist, wird es den immer 
beweglicher werdenden Menschen auch ferner von 
Heim zu Heim begleiten. Und was die groBen Kiinst- 
ler an Bildern schaffen, wird weiterleben in den Tem- 
peln der Kunst und dort von den Handen sprechen, 
die die Gottheit selbst fiihrte, und von den Meistern, 
die der Menschheit ihre Welt immer wieder neu und 
schon darzustellen vermochten. k u n o  v. h a r d e n b e r g
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OTTO ZOLL1NGER-SAARBRUCKEN WOHNHAUS IN BAN ST. MARTIN

EIN WOHNHAUS BEI METZ

Das Haus Schock in Ban St. Martin bei Metz, eine 
iiberzeugende Leistung des Saarbriicker Archi- 

tekten Otto Z o llin g e r, ist in der Gestalt und Aus- 
fiihrung, die es aufweist, aus der Spannung zwischen 
einem anspruchsvollen Bauprogramm und einer ver- 
ha.ltnisma.Big geringen Bausumme hervorgegangen. 
Uber das Bauprogramm geben die nachher zu er- 
orternden Grundrisse Auskunft. Nicht nur quantitativ 
bedeutende Raumanspriiche waren zu erfiillen, son- 
dern auch betrachtliche Forderungen in bezug auf 
eine gepflegte moderne Wohnform, die eine Raum- 
folge von breiter, herrschaftlicher Entfaltung ver- 
langte, und auf eine gehaltvolle baulicheErscheinung. 
Die notwendigen Einsparungen konnten also nur auf 
der Seite der Baukosten, d. h. in erster Linie der Bau- 
weise, eingesetzt werden. So kam der Architekt auf 
eine reine Betonkonstruktion. Die Umfassungsmau- 
ern haben eine Starkę von 16 cm und sind innen mit 
5 cm starken Heraklith-Platten isoliert. Da diese 
Heraklith-Platten gleichzeitig schon ais innenseitige 
Schalung beim Betonieren dienten, besteht zwischen 
ihnen und der Betonmasse eine einwandfrei feste

Verbindung. Die AuBenflache der Betonwand ist 
schalungsrauh belassen und mit wetterfester weiBer 
Silexor-Farbe gestrichen worden. In diesem Anstrich 
machen die schalungsrauhen AuBenwande zusam- 
men mit den graugestrichenen Fensterrahmen eine 
ausgezeichnete Wirkung. Die erzielte Verbilligung 
belauft sich auf iiber 25 Prozent des Betrags, den eine 
Ausfiihrung im iiblichen Mauerwerk erfordert hatte.

Was zunachst die auBere Erscheinung anlangt, so 
zeigen die Ansichten (Abb. S. 169 und 170 oben) einen 
feingliedrigen, anmutig bewegten Bau von guten 
MaBen und vollendet vornehmer Haltung. Dem Kór- 
per fehlen alle eigentlichen Zierelemente. Aber das 
halbrund einspringende Wasserbecken teilt dem 
GrundriB wie dem Aufbau eine ansprechende Be- 
wegung mit, und die Zuriicknahme des Oberge- 
schosses wirkt weiter im Sinn einer Absetzung und 
Gliederung. Auch die zahlreichen Fenster- und Tiir- 
offnungen tragen dazu bei, das Bild zu lockern und 
den Eindruck eines gut von innen und auBen her er- 
wogenen Baukórpers zu vervollstandigen. Der Ton 
eines vornehmen Einzelwohnhauses in GroBstadt-
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nahe ist sicher getroffen. Aus der Baugeschichte geht 
hervor, daB das erwahnte Wasserbecken, das der Ge- 
samtplanung so viele wichtige Anregungen lieferte, 
auf der Baustelle von vornherein vorhanden war. 
Denn die Baustelle war vormals Bestandteil eines 
Parkes bei einem kleinen Barockschloss, das einmal 
dem Marschall Bazaine, dem Verteidiger von Metz, 
gehort hatte. Der Bauherr dachte anfangs, das 
Becken zu iiberbauen, lieB sich aber dann doch vom 
Architekten fiir eine Planung gewinnen, die es zum 
Kernpunkt der Anlage erhob. Ebenso hat sich der 
Architekt mit Erfolg fiir die herrlichen alten Fóhren

eingesetzt, die sich um die Wasserflache gruppieren 
und die bei wohlmeinenden Freunden des Bauherrn 
das Bedenken erregt hatten, sie konnten mit ihren 
Nadeln das Wasser — verunreinigen.

Der GrundriB Abb. S. 171 erzahlt anschaulich die 
innere Einteilung des Erdgeschosses. Ein steinbeleg- 
ter Estrich (1) fiihrt seitlich rechts zum Eingang und 
Vorplatz (2), in welchem die Treppe nach dem Ober- 
geschoB ansetzt. Links betritt man von der Vorhalle 
aus den groBen ebenerdigen Raum, der die ganze 
Gartenfrontbreite ausfiillt, nach vorn eingekurvt 
durch das Halbrund des Wasserbeckens, nach riick-

WOHNHAUS IN BAN ST. MARTIN BEI METZ: SODANS1CHT UND OBERGESCHOSS-GRUNDR1SS
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warts rechteckig ausspringend, um den vorn ver- 
kiirzten Raum in der Tiefe wieder einzuholen. Dieser 
weitgedehnte, im Innenbild ungemein reich und an- 
mutig belebte Raum gliedert sich der Nutzung nach, 
ohne seinen Zusammenhang preiszugeben, in drei 
Abschnitte: den des Herrenzimmers (3), des Emp- 
fangsraumes (4) und des Speiseraums (5). Der Emp- 
fangsraum (Salon) kann auch unmittelbar vom Vor- 
platz her betreten werden. Der Speiseabteil hat iiber 
eine Durchreiche (6), in der zugleich Porzellan, 
Silber und Glas untergebracht sind, Verbindung mit 
der Kuchę (7), die zusammen mit Speisekammer (8), 
Dienstenbad (9) und Dienstenzimmer (10) einen ab- 
geschlossenen riickwartigen Trakt mit der Aus- 
richtung zum Wirtschaftsgarten bildet. Auch dieser 
Trakt ist vom Yorplatz aus unmittelbar erreichbar,

im iibrigen aber sehr bestimmt vom Wohnteil ge- 
schieden. Die Treppe (11) fiihrt zum Wirtschafts- 
hof (12) und zum Gemiisegarten (13).

Unsre Abbildungen aus dem Innern schildern aus- 
schlieBlich das erwahnte groBe Raumganze, das 
auBer zwei schlanken runden Stiitzen (in weiBem 
Glanzlack) keinerlei feste unterteilende Elemente ent- 
halt. Es ist gegen den Garten nur durch eine Vergla- 
sung und dereń Rahmenwerk abgeschlossen und laBt 
iiberall das Bild der Landschaft (Wasserflache, Rasen, 
Baumbestand) frei herzutreten. Die Abbildungen, 
namentlich der Ausblick aus dem Mittelteil bei ge- 
óffneter Glastiir (S. 173), tun iiberzeugend dar, wie- 
viel das fiir die Bewohner, fiir das Lebensgefiihl im 
Hause bedeuten mag. — Einen Ausschnitt des 
H errenzim m er-A bteils mit dem Blick zum Garten
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zeigt die obenst. Abbildung, eine Vollansicht desselben 
Abschnitts die Abbildung S. 175. Der Herrenzimmer- 
Abteil gliedert sich hiernach in eine gemiitliche Sitz- 
ecke mit Sofa, Tisch und Sesseln am seitlichen Fen
ster, das ais Kakteenfenster ausgebildet ist, und in 
eine Arbeitsecke mit Schreibtisch, Biicherei und tisch- 
hoher Truhe. Den Boden deckt — wie im Gesamtraum 
durchgehends -  ein beigefarbener Spannteppich. Die 
Decke (mit doppelschaligem Lichttrager) ist in ge- 
brochenem WeiB gestrichen, die Wand hat eine Stoff- 
bespannung in braunbeige, die Vorhange sind elfen- 
beinweiB, die Fensterrahmen graubeige. Fensterbank 
und Sockelleiste -  auch dies gilt zugleich fiir den 
Gesamtraum — bestehen aus Schwarzem Terrazzo; 
die Heizkórper haben schwarzbraunen Anstrich. Zu 
den Móbeln ist afrikanisches Birnbaumholz in rost- 
rotem Naturton verwendet. Beige, Braun, Schwarz 
und dieses Rot bilden also den erlesenen Farbenklang 
des Raumes. Das Fenster gegen die Vorhalle (Abb. 
S. 175 links) ist figurlich bemalt und hat ein Rahmen- 
werk aus Japan-Holzfaser.

Vom Mittelteil des Gesamtraums, dem Salon, zeigt 
die Abbildung S. 173 nur einen Teil der Sitzgruppe. 
Zur iibrigen Einteilung dieses Raumes vergleiche

man den GrundriB des Erdgeschosses (Abb. S. 171). 
Die Wandę haben hier eine Stoffbespannung in weiB 
mit einem Ockerfaden. Das Holzwerk ist Schwarz 
poliert, die Beztige der Sessel sind teils rot, teils 
braunbeige. Die Abbildung zeigt zugleich die Lagę 
des Teeplatzes, von dem auf S. 176 eine eigne Auf- 
nahme gegeben ist. Er liegt jenseits des Wasser- 
beckens an der Umfassungsmauer des Grundstiicks. 
Er besteht aus einem Plattenestrich an dieser Mauer 
und einem Steintisch auf zwei runden Stiitzen, hat 
ais Riickwand die bemalte Mauerflache und ais 
Rahmen die beiderseits vorgezogene Mauersims- 
platte, abgestiitzt durch zwei schlanke Saulen. Die 
Sgraffitomalerei stellt auf WeiB in drei verschiedenen 
Brauntonen eine Gruppe Antilopen dar und bewegt 
sich in einem Stil, der sich auf liebenswiirdig leichte 
Art an afrikanische Felszeichnungen anlehnt. -  Der 
Speise-Abteil (Abb. S. 174) hat von drei Seiten Licht 
und weist auBer der Tischgruppe und einigen schma- 
len wandfesten Laden keinen weiteren Hausrat auf. 
Die Stiihle bestehen aus Ahorn im Naturton, der 
Tisch -  ein Ring-Ausziehtisch -  ist schwarz poliert. 
Der Heizkórper hat einen Anstrich in Elfenbeinton; 
die Biifett-Lade ist mit elfenbeinfarbenem Opakglas
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abgedeckt. Die Fenster sowie das wandfeste Glaser- 
biifett sind mit vernickelten Metall-Leisten gefaBt. -  
Von der Art, wie die verschiedenen Raumteile fiir 
den Blick ineinandergreifen, wie sie sich iiberschnei- 
den und durch die gemeinsame Beziehung zum 
DrauBen den Rahmen einer landlich entspannten 
und heiter gelassenen Lebensform liefern, geben die 
Bilder einen zulanglichen Begriff. Der Verzicht auf 
weitergehende AbschlieBungs-Móglichkeiten leuchtet, 
gemessen an durchschnittlichen Lebenserforder- 
nissen, nicht recht ein. Da von einem Architekten 
wie Otto Zollinger nicht anzunehmen ist, daB er der 
Ideologie des Einraum-Hauses ein untragbares Opfer 
gebracht habe, darf vermutet werden, daB seinem 
Vorgehen in dieser Sache besonders giinstige Um- 
stande auf seiten der Bewohner und ihrer Lebensge- 
wohnheiten zugrunde liegen.

Das ObergeschoB (vgl. GrundriB S. 170 unten) ent- 
halt in der Hauptsache die Schlafraume und die 
kleine Friihstuckshalle (1), die in breiter Verbindung 
zur oberen Terrasse (2) steht. Im GrundriB der 
Terrasse wiederholt sich der halbrunde Einsprung, der 
schon die Linie des Erdgeschosses bewegte, und iiber 
die Weite dieses Einsprungs greift nach Pergolenart

ein rechtwinkliger Betonrahmen ais Trager fiir 
Glyzinien oder andre rankende Pflanzen hiniiber; ein 
in der Sache einfaches Motiv, das aber eine festlich- 
heitere Wirkung macht. Die Umfassungsmauer der 
Terrasse ist ais durchgehender Pflanzentrog ausge- 
bildet. Am auBersten links liegt das geraumige Eltern- 
Schlafzimmer (3); ihm schlieBt sich auf der riick- 
wartigen Seite ein Badezimmer (4) an. Gegeniiber, 
wieder nach voro, liegt das Schlafzimmer des Sohnes 
(6) mit Austritt zur Terrasse. Weiter nach rechts 
folgt das Gastzimmer (7), dann das Bugelzimmer (9) 
und die Waschkiiche (10). Vom Bugelzimmer aus ist 
der riickwartige Wirtschaftsbalkon (11) erreichbar.

In technischer Hinsicht bleibt noch zu sagen, daB 
sich die Konstruktion in 16 cm BetonauBenwand bei 
5 cm Heraklith-Isolierung in dem kalten Winter 1934 
vorziiglich bewahrt hat. Das Haus ist sehr leicht heiz- 
bar, die Raume halten die Warme vortrefflich. Auch 
in bezug auf die Baugestaltung hat sich die Verwen- 
dung des Betons ais das einzig Richtige erwiesen. Die 
groBen Óffnungen und Deckenspannungen waren bei 
jeder andern Bauweise unmóglich gewesen, und die 
Baukorper-Auffassung des Architekten lieB sich ge- 
wiB im Beton am natiirlichsten auspragen. -  SCHR.
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O. ZOLL1NGER .WOHNHAUS BE1 METZ« WOHNRAUM, HERRENZ1MMER-ABTE1L

LICHT UND RAUM

U nsere Zeit liebt helle Raume und an den Wanden 
lichte Farben. Sie fiigt unmittelbar Fenster an 

Fenster zu breit gelagerten Flachen, durch die sich der 
Raum der strahlenden Helle des Lichtes óffnet. Und 
wie der Raum, so erscheint auch die Seele des Men- 
schen heute dem Lichte zugewendet und erschlossen.

Nicht immer war es so. Es gab groBe Epochen, in 
denen die Seele nicht das helle Tageslicht, sondern 
das Dammerlicht suchte und sich in diesem zu wun- 
derbarer, dem Boden der Innerlichkeit entsprossener 
Bliite entfaltete. Im Halbdunkel des durch farbiges 
Glas gedampften Lichtes seiner Dome, das mit dem 
Schleier des Geheimnisvollen alles Irdische umfangt, 
lebte die Seele des mittelalterlichen Menschen. Und 
»das Hebe Himmelslicht, das triib durch gemalte Schei- 
ben bricht«, es war das Licht, das mit seinem milden 
Schimmer nicht nur Faustens Studierstube, sondern 
auch die Wohn- und Ratsstuben jener Zeit erhellte.

Aber die fortschreitenden Erkenntnisse der Wissen- 
schaft, die groBen Entdeckungen eines Kopernikus, 
Galilei und Newton entwanden demDunklen, Geheim- 
nisvollen Schleier um Schleier. Nicht mehr im Dam-

merlichte mittelalterlicher Mystik, sondern im klaren 
Lichte wissenschaftlicher Forschung wurde die Wahr- 
heit gesucht, und nun beginnt die Seele des abend- 
landischen Menschen sich immer mehr dem ungebro- 
chenen Tageslicht zuzuwenden, wie eine in dunklem 
Raum gehaltene Pflanze sich dem aus einer Óffnung 
in das Dunkel dringenden Lichtstrahl zukehrt.

Schon in der Zeit der Renaissance beginnen sowohl 
Kircheninneres wie Wohnraum heller zu werden, und 
in der Barockzeit dringt das Licht bereits sieghaft aus 
hohen, breiten, heli verglasten Fenstern in den Raum. 
Aller Glanz, alle Schónheit des Raumes erscheint nun 
aus dem Lichte geboren; es spiegelt sich in den ge- 
schweiften Flachen des furnierten Mobels, es erglanzt 
in den Reflexen seiner Messingbeschlage, es funkelt 
aus tausenden geschliffenen Facetten des Kristall- 
und Spiegelglases.

Aber erst die Aufklarungszeit bringt das Licht zu 
seiner hochsten Wirkung im Raum, durch den »male- 
rischesten« aller Stile, das Rokoko, das alle Farben 
des Raumes, der neuen Lichtfiille entsprechend, auf 
hochste Helligkeit abstimmt und WeiB zur Dorni-
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nante erhebt. In weifiem Lack mit goldgehóhtem 
Dekor erglanzt nun das Holz der Tiiren und Fenster, 
das die fruheren Epochen in der Naturfarbe gelassen 
hatten. WeiB sind die geschweiften Móbel und die 
bauchigen Kachelófen, weiB selbst die Puderfrisuren 
der Rokokoherren und -damen im seidenen Frack 
und im Reifrock.

Das Licht hatte sich den Raum erobert und herrschte 
hier bis in die Zeit des Biedermeier mit seinen freund- 
lichen, hellen Stuben, den zarten, weiBen Gardinen 
an den Fenstern, den weiBen Tiiren, weiBen Fenster- 
rahmen, Kachelófen und glatt furnierten Móbeln.

Dann aber kam die Griinderzeit der Siebziger- und 
Achtzigerjahre, die Zeit der schweren, gerafften Vor- 
hange und der Wiederkehr der Butzenscheiben, der 
in »Holzfarbe« gestrichenen Tiiren und Fensterrah- 
men und der geschnitzten Renaissancemóbel aus 
massivem Holz. In romantischer Sehnsucht schien 
sich die Seele des abendlandischen Menschen noch 
einmal in das dammerige Halbdunkel vergangener 
Zeiten versenken zu wollen, auf der Flucht vor der 
Helle und Klarheit einer zu rationaler Gestaltung 
drangenden neuen Kultur.

Aber das Licht lieB sich auf die Dauer nicht mehr 
abweisen. Um die Jahrhundertwende entdeckte man 
wieder die Schónheiten des Biedermeier: seiner hellen 
lichtdurchfluteten Raume, seiner weiBen Tiiren und 
Fenster, seiner furnierten, glatt polierten, einfachen 
Móbel. Und dem Licht sind wir treu geblieben bis 
zum heutigen Tag. — a r c h it e k t  e d w in  r e s c h o y s k y

DEKORATIVE AUSSENMALEREI. Allmahlich 
gewinnt, wie es scheint, die Frage Bedeutung, 

ob nicht die Architektur die Schwesterkiinste: die 
Malerei und Bildhauerei, in hóherem Mafie ais bisher 
in ihren Dienst nehmen sollte. Die Ideologie des rein 
sachlichen Bau-Ausdrucks hat offensichtlich, wenn 
nicht ihre Geltung, so doch ihren Zwangscharakter 
verloren. Es ist geistiger »Raum« da fur eine Mitwir- 
kung der Malerei und der Bildhauerei; aber man 
zógert, die Gelegenheit zu nutzen. Was insbesondere 
die Malerei anlangt, so verftigt sie heute iiber alle tech- 
nischen und stilistischen Mittel, um der Baukunst zu 
helfen. Sie hat wetterfeste Farben, sie hat alle Móg- 
lichkeiten zu einem monumentalen, fernwirkenden, 
rednerischen Ausdruck; die Zeit gibt diesen Ausdruck 
sogar leichter her ais irgendeinen andern. Wie 
manche Gartenfassade eines Wohnhauses, wie manche 
tote Flachę an einer Innenmauer, einem Pavillon, 
einer Terrasse, einem Kaffeeplatz im Freien kónnte 
durch die Malerei einen zusatzlichen Reiz und Wert 
gewinnen! Die Architektur hieB ehemals die Kónigin 
der Kiinste, und wir wissen, daB dieses Kónigtum 
der Architektur zugleich Ausdruck eines Kultur- 
standes war, in dem eine satte, festliche Lebens- 
g an zh e it wirklich gelebt wurde. Auch heute streben 
wir diese Lebensganzheit an. Sie wird nur gewonnen 
werden kónnen, wenn auch die Kiinste sich wieder 
gegenseitig erkennen und wiirdigen, wenn sie ein- 
ander die Hande reichen und wieder ein verschwi- 
stertes Wirken im Dienste des Menschen lernen. — m.

OTTO ZOLL1NGER -  SAARBROCKEN »TEEPLATZ IM GARTEN.
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T e k k o -N e u h e ite n

Die Salubra-Werke A.-G. kom- 
men in diesem Jahr mit einer Reihe 
Tekko-Neuheiten heraus, die diesem 
hochwertigenSpitzenerzeugnis deut- 
scher Tapetenkunst ohne Zweifel 
neue Freunde werben werden. Die 
technischen Vorziige der Tekko- 
Tapete (Licht- und Waschechtheit, 
Zahigkeit, Isolierwirkung) sind 
langst bekannt, ebenso die feinen 
asthetischen Werte, die in der 
brokat- und seidendamastartigen 
Behandlung mit ihrem Wechsel von 
matten und lebhaft aufglanzenden 
Flachen liegen. Unermudlich wird 
die Tekko-Marke aber auch in 
kiinstlerischer Hinsicht weiterent- 
wickelt. Die Zeichnung und Farb- 
stellung dringt zu immer feineren, 
dichter gewobenen Flachenwirkun- 
gen vor, die an Meisterwerke alter 
Lackmalerei und Gewebekunst den- 
ken lassen. Man sieht, daB die 
Tekko-Tapete ihr grundlegendes 
kiinstlerisches Mittel, den Wechsel 
von Matt- und Glanzflachen, immer 
iiberlegener zu nutzen weiB. In der 
neuen Handkarte finden sich viele 
deckende Blattmuster in einem 
oder mehreren Tónen; daneben 
offene Rankenmuster auf ruhig- 
bleibenden Seidengriinden, immer 
von der charakteristischen Raster-

S c h le lf la c k -S c h la fz im m e r

Stilmóbel
Speisezimmer 
Herrenzim m er 

_  Biedermeiers 
Damensalon 

verkauft giinstig : 

H E R M A N N  K L A I B E R  
M óbelfabrik Bad^Friedrichs* 
hall Kochendorf (W iirtt.)

ENTW URFE “
Raumgestaltung, modern, alle Stilarten 
FR A N Z M A S C H M A N N . M O N C H E N , F r iih lin g s tra D e  19

Garten- 
Nobel
Katalog 
auf Wunsch

Runge & Co., Osnabruck 7

F E R N R U F
der Anzeigenverwaltung 
der »Innen=Dekoration« 

S T U T T G A R T  4 2 1 0 6
P o s t s c h e c k k o n t o  
S t u t t g a r t  4 5 4

wirkung belebt. Aus Verbindungen 
von Gold bzw. Silber mit Rot, Gelb, 
Grau usf. ergeben sich bei gewebe- 
artiger Zeichnung Muster von er- 
lesenem Reiz. AuBerdem sind zahl- 
reiche Streifungen und Zufalls- 
muster vertreten, oft einfarbig, wo- 
bei die eingepragte wechselnde Ril- 
lung oder sonstige plastische Muste- 
rung den Farbton bereichert.

Ein besonderer Hinweis gelte der 
neu ausgearbeiteten Serie matt- 
wirkender Tekkos in zarttoniger 
(rauhputzartiger) Quetschwalzen- 
behandlung ohne weiteres Muster. 
Sie haben nicht die lebhaften Glanz- 
stellen der anderen Serien, sondern 
zeigen nur eine leichte metallische 
Liistrierung und geben ein ruhiges 
Bild.

Die neue Tekko-Karte ist eine 
Leistung, die jedem Fachmann 
Freude bereiten wird.

»Deutsche Tapeten-Zeitung«

Z e i t  v e rs c h la fe n  ? —  

J e tz t  a u s g e s c h lo s s e n !

Es ist kein erhebendes Gefiihl, 
zu wissen, daB man die Zeit ver- 
schlafen hat. In aller Eile wird 
dann versucht, an Zeit zu retten, 
was zu retten ist. Der sonst so 
piinktliche Wecker, der am Abend 
vorher auf die genaue Zeit einge-

Klooke & Co.. G. m. b. H., Bremen
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Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
—II IX
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stellt worden war, vergaB am an- 
deren Morgen seine Pflicht. Und 
dann wird weidlich auf seine Unzu- 
verlassigkeit geschimpft.

Dieses unangenehme Vorkomm- 
nis im Ablauf des Tages wird von 
jetzt ab nicht mehr vorkommen, 
und die frohe Laune, die man fiir 
das Tagewerk braucht, nicht mehr 
zerstórt werden. Die Siemenswerke 
haben namlich eine elektrische 
Uhr, und zwar eine Synchronuhr 
mit selbsttatiger Weckeinrichtung 
geschaffen, die keinerlei Wartung 
bedarf, vielmehr ohne Aufziehen 
und Stellen stets zur gewiinschten 
Zeit weckt. Dabei ist es auBerdem 
nicht notwendig, die Abstellung der 
Weckerschnarre wieder aufzuhe- 
ben, damit die Uhr zur bestimmten 
Zeit wieder von neuem wecken 
kann. Der Wecker weckt dabei nur 
einmal am Tage und nicht schon 
nach Ablauf von 12 Stunden, also 
nicht morgens und abends. Der 
Wecker ertónt eine Viertelstunde 
lang, wenn er nicht vorher abge- 
stellt wird. Die Weckeinrichtung 
kann auch dauernd abgestellt wer
den.

Das Einstellen der gewiinschten 
Zeit erfolgt in bekannter Weise auf 
der Riickseite der Uhr, wo sich ein 
kleines Zifferblatt befindet. Hier

NEU!

D e in e
K a m e r a
geht
Geld verdienen

lhre fotografischcn Aufnahmen 
sind Geld wert l Wollen Sie das 
nicht ausnutzen ?

Auf der ganzen Welt gibt es Absatzquellen fu r  lhre Fotos. 
Und viele Foto-Amateure verdienen sich monatlich Geld, 
indem sie ihre Aufnahmen den Interessenten anbieten.
Das Buch „Deine Kamera geht Geld verdienena sagt 
Ihnen, wie Sie lhre Fotos am besten verwerten, und bringt 
Ihnen vor allem wichtiges Adressenmaterial, w o gute Aus- 
sichten bestehen.
Sie erhalten das Buch fu r  7S  Pfennig durch jede Buch- und 
Fotohandlung oder direkt vom Yerlag. Die kleine Ausgabe 
macht sich bald tausendfach bezahlt.

Unsere weitercn Biicherfiir den Foto-Amateur:
R i c h t i g e s  E n t w  ickeln, das Buch fu r  jeden, der 
seine Aufnahmen selbst entwickelt oder es lernen will, 
von Gerhard Isert. Preis i  Mark.
Panchromat i sche  Fotograf ie ,  das Buch des mo- 
dernen Fotoamateurs, von Gerhard Isert. Preis 45 Pfg.

G.HirthVerlag AG.,Milnchen 2 NO
Agcnturen in:
Bloemendaal, Budaptst, Haida, St. Gallen, Paris, lVitn, Zagreb.

ist auch der Kopf zum Stellen der 
Uhrzeiger, ferner der Schieber zum 
Unterdriicken der Weckeinrichtung 
angeordnet. Der Motor der Uhr 
wird durch Hineinfiihren des Stek- 
kers in die Steckdose und durch Be- 
tatigen eines kleinen Hebels in 
Gang gesetzt. Dann wird der 
Weckerzeiger auf die Zeit gestellt, 
zu der geweckt werden soli. Nach 
erfolgtem Wecken wird ein Knopf 
hineingedriickt und dieUhrschweigt 
bis zum Ablauf der nachsten 24 
Stunden, wo sie dann von neuem 
weckt, nachdem sie selbsttatig den 
Abstellknopf herausgedriickt hat. 
Soli der Wecker innerhalb der nach
sten 12 Stunden von neuem in 
Funktion treten, so muB man den 
Abstellknopf herausziehen. Wenn 
aber der Wecker fiir einen Tag oder 
auch fiir langere Zeit (z. B. bei 
Krankheit oder Urlaub) nicht 
schnarren soli, dann kann man die 
Weckeinrichtung durch Verschie- 
ben eines Schiebers auf der Riick- 
wand stillsetzen.

Durch die neue Synchronuhr mit 
Weckeinrichtung treten keineRund- 
funkstórungen auf, da sie keine 
Kontakte besitzt. Die Uhr wird in 
verschiedenen PreBstoffarben ge- 
liefert, so daB sie sich jeder Um- 
gebung anpaBt. F. H.W. Loewe,

Unser neuestes W erk  iii::

D r. A le x a n d e r  K o c h  | |

B E T T und C O U C H  I
is t  e rs c h ie n e n  /  Preis RM. 4 .8 0

Es ist ein unentbehrlicher R atgeber fur die Ausgestai- M

tung des Schlafraum es und fiir die Schaffung von 

reizvoll-gemutlichen W ohnraum en. | |

DasW erk, das m it8 5  Abbildungen ausgestattet ist, wen

det sich an jeden, der in seiner W ohnung mehr sieht i i  

ais nur eine G elegenheit fur Mahlzeit und Nachtlager. |§§

„B E H A G LIC H K E IT  IM  H E IM “
!v!v

ist das Leitwort, das unsichtbar Liber jedem  der schonen B ilder steht; Sinn und 

Liebe hierfur zu wecken, mit praktischen Vorschlagen zu dienen, ist sein Zw eck. M

Y E R L A G S A N S T A L T  A L E X A N D E R  K O C H  G M B H ., S T U T T G A R T -O

Tudakozódas eseten tessek kerem a »Innen-Dekoration« -ra hivatkozni
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G E S U C H E  U N D  A N G E B O T E
Bei Bewerbungen auf ChiffresAnzeigen empfehlen wir keine OriginabZeugnisse, 
sondern nur Abschriften beizufiigen. Alle Unterlagen (Lichtbilder, Zeugnisab* 
schriften usw.) sollen auf derRiickseiteNamenu. AnschriftdesBewerberstragen.

D as  w id e rs p e n s t ig e  H o lz

Neues Verfahren der
Feucht igke i t spr i i fung

Holz ist, wie jeder Fachmann 
weiB, nicht tot, es lebt, arbeitet, und 
dieses Leben, diese Bewegung im 
Holz ist es, die seine Verarbeitung 
oft auBerordentlich erschwert. Zwar 
sind dem Wasserholz, das zu Mó- 
beln verarbeitet wird, durch das 
Wasser die Krafte und Safte zum 
groBen Teil schon entzogen. Auch 
die Feuchtigkeit, die noch in ihm 
war, wurde durch verschiedene 
Trockenverfahren anscheinend be- 
seitigt. Und doch zeigt sich immer 
noch beim Verarbeiten die Tiicke 
des Objekts in einer mehr oder we- 
niger groBen Feuchtigkeit. Kommt 
diese auch beim Borkholz, weil es 
zumeist fiir AuBenarbeiten verwen- 
det wird, nicht so sehr zum Aus- 
druck, so kann doch bei anderen 
Arbeiten die Leitfahigkeit des Hol- 
zes sehr verschieden sein, und sich 
unter Umstanden sehr unangenehm 
auswirken. Je nachdem, wie groB 
die imHolze noch enthaltene Feuch
tigkeit ist. Natiirlich hat man zur 
Priifung des Feuchtigkeitsgehaltes 
verschiedene Verfahren, die aber 
alle mehr oder weniger kompliziert 
waren. Denn man muBte zwecks 
Feststellung der Materialfeuchtig- 
keit dem betreffenden Holz eine 
Probe entnehmen, die viele Stunden 
hindurch in einem Trockenofen ge- 
dorrt wurde. Aus der entstandenen 
Gewichtsdifferenz konnte man den 
Feuchtigkeitsgehalt feststellen.

Jetzt ist nun das Hygrophon, 
eine neue Erfindung des bekann- 
ten Radiokonstrukteurs Siegmund 
StrauB, bekanntgeworden. Es han- 
delt sich hier um eine bedeutsame 
Konstruktion eines Apparates zur 
einfachen Ermittlung des Feuchtig
keitsgehaltes der verschiedensten 
Rohmaterialien und Fertigfabri- 
kate auf elektrischem Wege nach 
dem elektrostatischen Arbeitsprin- 
zip.

Die Anwendung des Apparates 
geschieht in der Art, daB die Ma- 
terialprobe in ein kleines Glasróhr- 
chen eingefullt und zwischen die 
Elektroden des »Hygrophons< ge- 
schoben wird. Aus einer Schall- 
óffnung des Apparates ertónen dann 
laute klopfartige Zeichen, die 
um so schneller aufeinanderfolgen, 
je mehr Feuchtigkeit das Materiał 
besitzt. Jede Klopfzahl entspricht 
einer bestimmten Anzahl von 
Feuchtigkeitsprozenten. Man zahlt 
die Tonę, die innerhalb einer Mi
nutę erschallen, vergleicht sie mit 
einer Tabelle und erhalt auf diese

Innenarchitektin
erfolgreich tatig, m óchte sich 
gerne m it A rchitekten oder 
Fahrikanten verheiraten , wo 
weitere M itarbeit moglich ist. 
A ngebote un ter F. F. 4362 
an die »InnensDekorationt, 
S tuttgartsO , N eckarstr. 121

Móbel-Verkaufer
Schlesier, Ende 30, unverh., 
arisch, Fachmann, gute Er* 
scheinung, Erfahrung im Ins 
nen= und Aufiendienst, i. fiihs 
renden Hiiusern tiitig gewes., 
m ochte sich sof. veriindern. 
Gegend gleich. Fiihrerschein 
3b seit 1929. Angeb. u. F. B. 
4357 an »InnensDekoration«, 
S tuttgartsO , N eckarstr. 121

Tuchtiger Zeichner
(20-30 J.) gesucht. P erfekt i. 
Entw. u. Detail, Stil, m odern. 
G ute Darstellg. Bedingung. 
Angab. m. G ehaltsanspr. u. 
Zeugnisabschr. u. F. A . 4356 
an die »InnensDekoration«, 
S tuttgartsO , N eckarstr. 121

Siidd. Dekorations* und Mós 
belstoff s W eberei sucht fiir 
M ustersA telier (Entwurf, Pas 
tronieren etc.)

jiingere Damę 
oder Herrn

m oglichst schon in ahnlichen 
Betrieben tatig gewesen. Ans 
gebote un ter F. C.4358 an die 
»Innen s Dekoration«, Stutts 
gartsO, N eckarstrafte 121

Weise in kiirzester Zeit den Grad 
der Feuchtigkeit des Materials.

Diese Methode kann ebenso wie 
fur Holz auch fiir andere Materia- 
lien angewendet werden, wobei ais 
besonderer Vorzug in Betracht 
kommt, daB die Priifung der Stoffe 
iiberall vorgenommen werden kann.

Das physikalische Prinzip der 
Apparatur ist recht kompliziert. 
Zur Anwendung kommt das soge- 
nannte elektrostatische MeB- 
prinzip, wobei die Feuchtigkeit 
ais veranderlicher Widerstand einen 
statisch aufgeladenen hochisolier- 
ten Kondensator mehr oder weniger 
rasch entladt. Durch die Eigenart 
der Schaltung des Hygrophons wird 
eine selbsttatige Neuaufladung des 
Kondensators auf das urspriing- 
liche Potential bewirkt, so daB sich 
Ladung und Entladung immer wie- 
der wiederholen. Die Entladungen 
werden durch einen kleinen Roh- 
renverstarker direkt hórbar ge- 
macht, so daB die Zahl dieser Ent
ladungen pro Minutę unmittelbar 
gezahlt werden kann und das MaB 
des Feuchtigkeitsgehaltes angibt. 
Das zu priifende Materiał wird in 
MeBstiicken auf eine Metallplatte 
des Apparates gelegt und durch ein 
besonderes beigegebenes Gewicht, 
das zu der zweiten MeBelektrode 
fiihrt, beschwert. F. H.
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