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D e u ts c h e r  K u n s ts c h u tz  
in  B e lg ie n  und  F ra n k re ic h

Der Kolnische Kunstverein 
behandelt in Lichtbildvortra- 
gen Fragen des odeutschen Kunst- 
schutzes in Belgien und Frank
reich* und nimmt damit zu wichti- 
gen kunst- und kulturpolitischen 
Fragen unserer Zeit Stellung. Die 
beiden Vortrage erortern zum er- 
stenmal óffentlich diese durch den 
Feldzug im Westen aufgeworfenen 
Fragen und zeigen auBerdem die 
letzten Aufnahmen der durch den 
Krieg in Mitleidenschaft gezogenen 
Bauwerke. Der Provinzialkonser- 
vator der Rheinprovinz, Kriegsver- 
waltungsabteilungschef Prof. Dr. 
Graf Wolff Metternich, Paris, 
und Kriegsverwaltungsrat Prof. 
Dr. Rosemann, Leiter des deut- 
schen Kunstschutzes in Belgien, 
Briissel, sind ais Vortragende ge- 
wonnen worden. Der erstere spricht 
am 22. Marz iiber das Thema 
»Deutscher Kunstschutz in Frank
reich*.

M o d e rn e  F e u e r ló s c h -  
g e r a te  fu r  ]e d e  B ra n d a r t

Mehr ais je ist heute der Feuer- 
schutz ein wichtiges Erfordernis. 
Gerade fur kleine und mittlere Un- 
temehmen, die iiber keine eigene

R I L O  G R

JULIUS SCHMIK
GEGtUNDET 1IS3

BERLIN SW 68, Wossertorstr. 46/47

Riloga-Rollringe^und Laufschienen
fur Fenster- und Erkerdekorationen,

£ | | g
Kabinen, Bettnisdien u.̂ dergleichen 
in aller Welt bekannt und beliebt.

U, REMSCHEID-DORFMUHLE

Wehr verfiigen, ist ein allen An- 
spriichen geniigendes aber doch den 
wirtschaftlichen Verhaltnissen an- 
gemessenes Feuerlbschgerat beson- 
ders wichtig. Auf der Sonderschau 
v>Bau- und Betriebsbedarf« der 
Reichsmesse Leipzig vom 2. bis 
7. Marz 1941 wurden derartige Ge- 
rate gezeigt, und zwar sowohl die 
bekannten NaBlóschgerate wie auch 
Spezialgerate fiir die Bekampfung 
von Branden an Olbehaltern und 
stromfiihrenden Leitungen. NaB- 
lóschgerate konnen auch mit 8 
und 10 Liter Inhalt auf dem Riicken 
getragen und mit einem kurzeń 
Schlauch zur Brandbekampfung 
benutzt werden. Die Wirkung der 
Spritze ist ziemlich weitreichend, 
wobei ais Treibmittel die Kohlen- 
saure dient. Auf Wunscb wird das 
fliissige Lóschmittel bis — 15 C und 
— 30 C geliefert.

Zur Bekampfung von Branden 
jeder Art, auch von 01 und anderen 
durch Wasser nicht zu bekampfen- 
den Stoffen werden jetzt yielfach 
Trockenf euerloscher ange- 
wandt, die gleichfalls tragbar sind 
und 5—9 kg Loschpulver enthalten. 
Das Lóschpulver wird durch eine 
dem Feuerlóscher angefugte Koh- 
lensaureflasche unter Druck auf die 
Flammen gespritzt. Das verdun-

KIENZLE-UHREN
S E IT 5 7  J A H  R E N BE-  

WAHRT U N D  ZUYERLASSIG

KIENZLE-UHREN in a llen Fachgeschaften
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Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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stende Loschpulver sowie die Koh
lensaure entziehen den Flammen 
den Sauerstoff und bringen sie so 
zum Verlóscben.

Fur die gleicben Zwecke werden 
auch die Schaumlóscher ange- 
wendet. Die tragbaren Gerate fiir 
diesen Zweck haben 8 und io Liter 
Inhalt, der 120—150 Liter Schaum 
ergibt. Wenn durch Umkippen des 
Loschers die im Apparat getrennt ge- 
lagerten Fliissigkeiten zusammen- 
flieBen, entwickelt sich der Schaum, 
der aus dem Apparat spritzt. Die 
gute Abdeckfahigkeit des Schaumes 
gewahrleistet restloses Ersticken 
des Feuers. Durch das geringe spe- 
zifische Gewicht des Schaums ist 
vor allem die Deckfahigkeit bei 
brennendenFliissigkeitensehrwirk- 
sam.

Fiir Tankstellen, Garagen und in 
Anlagen mit unter Strom stehenden 
Leitungen kommt der Handlóscher 
mit Tetra-Chlor-Kohlenstoff-Fiil- 
lung immer mehr in Gebrauch, da 
diese Chemikalie einmal unbeding- 
ten LuftabschluB der Flammen ga- 
rantiert und zum anderen das 
Brandgut in keiner Weise bescha- 
digt, da es sof ort verdunstet und 
keinen Riickstand hinterlaBt. Es 
ist auBerdem auch nichtleitend. 
Fiir Kraftfahrzeuge werden Klein-

ist die Pelflcan-Olfarbe Sorte i Ot.eineFarbe 
fur Kunstler und Liebhaber, fur Meister und 
Schuler. Sie ist kurz und kórperhaft in 
der Konsistenz und besonders ieichtzugig 
und geschmeidig im Strich. -  Ausfuhrliehe 
Druekschrift und Prufungsmuster Stelle ich 
aufWunsch gern kostenlos zur Verfugung.

GUNTHER WAGNER HAN N0VER

lóscher von 1 kg Gewicht mit 1jt 
Liter Tetra geliefert. Ais Druckmit- 
tel dient PreBluft, die mit einer 
Handluftpumpe in den Lóscher ein- 
gepumpt wird. Das hierfur nótige 
Riickschlagventil ist dem Lóscher 
beigegeben. Inbetriebsetzen durch 
Linksdrehen des Ventilhandrades. 
Apparat ist abstellbar.

Neu und sehr erfolgreich in der 
Brandbekampfung sind Lóscher, 
die mit Kohlensaure arbeiten 
oder mit Kohlensaureschnee. 
Auch diese Lóschmittel haben den 
Vorzug, daB sie keine Riickstande 
hinterlassen und auch nichtleitend 
sind, so daB sie ebensogut an Stark- 
stromleitungen wie beim Brand 
wertvoller Maschinen oder auch 
von Benzin angewandt werden kón- 
nen. Die Kohlensaure ist ein Stick- 
gas, das den Sauerstoff abschneidet 
und das Brandgut somit erstickt. 
Der Kohlensaureschnee mit 790 
Kalte bringt noch den Vorteil mit 
sich, daB er nicht lediglich die 
Flammen durch Sauerstoffentzug 
zum Verlóschen bringt, sondern zu- 
gleich auch das heiBe Brandgut ab- 
kuhlt und die Gefahr jeden Wieder- 
aufflammens beseitigt. Diese beiden 
Lóschgerate werden nicht nur ais 
tragbare Lóscher angeboten mit 
23,5 kg Gewicht, 5 kg Kohlensaure-

lim fteittfdien iDftcn

Otto P fe f fe rk o rn  • B rom berg
V o r b i l d l i c h e  M ó b e l  i n h a n d w e r k l i c h e r  A r t

Verlangen Sie Preise und Abbildungen sofort lieferbarer Zimmer und Einzelstucke eigener Herstellung
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AS B ACH »URALT« iftmit 
£ ieb e ,© orgfa lt unD ©cDulD gebrannter 
3Bcin. © ie  fpiircn Das an feincm pollen 
runDcn ScinD ujt. © te  febmetfen Dae» an 
feincm milDcn »mcinigen« ©efebmatf.

Uralt
1ST DER GEIST DES W EINES !

Inhalt und einem Hochdruck- 
schlauch und Schneerohr, sondem 
auch ais fahrbare Gerate mit i bis 
4 Flaschen und mehr von je 30 kg 
Kohlensaurefiillung. Neben diesen 
fahrbaren Loschanlagen werden 
Kohlensaure-Loschgerate auch ais 
stationare Anlagen fiir besonders 
brandgefahrdete Platze zusammen- 
gestellt. Die Kohlensaureflaschen- 
batterien haben mit einem Hand- 
griff zu betatigende Ventilgruppen 
und Verteiler fiir die einzelnen 
Schlauchleitungen. Diese Anlagen 
haben sich z. B. auf Autorennbah- 
nen an den Boxen sehr gut bewahrt.

N e u e  K le in g e ra te  fu r  
F e u e rs c h u tz

Kiibel- und Einstellspritzen, so
wie sonstige Kleinlóschgerate, die 
in verschiedenen Ausfiihrungen auf 
der Sonderschau »Bau- und Be- 
triebsbedarf« der Reichsmesse Leip- 
zig vom 2. bis 7. Marz 1941 gezeigt 
wurden, eignen sich bestens zur er- 
sten Brandbekampfung und sind 
daher auch in Verbindung mit heute 
notwendigen Luftschutz-MaBnah- 
men fiir jeden Haushalt unentbehr- 
lich geworden. Mit diesen Geraten 
kónnen kleine Brande so lange nie- 
dergehalten werden, bis die Feuer- 
wehr eintrifft und mit einem an 
die Wasserleitung angeschlossenen 
Schlauch wirksam vorgegangen 
werden kann. Die besonders ein- 
fache Einheits-Luftschutz- 
Handspritze unterscheidet sich 
ais Einstellspritze von der Kiibel- 
spritze nur dadurch, daB sie ohne 
Behalter, nur mit Stander und FuB- 
halter geliefert wird. Die leicht zu 
betatigende Handpumpe kann zum 
Spritzen aus jedem Wasserbehalter 
oder nach Anbringen eines Saug- 
schlauches auch zum Spritzen des 
Wassers aus Teichen, Bachen usw. 
verwendet werden. Durch Zusatz 
eines Loschmittels »Expyrol« zum 
Lóschwasser wird ein Weiterglim- 
men verhindert und die Gefahr 
der Wiederentflammung beseitigt. 
Gleichzeitig stellt diese Fliissigkeit 
einen Frostschutz dar, da sie Was- 
ser bis zu n° nicht gefrieren łaBt. 
Feuerlósch-Kleingerate fiir den 
AnschluB an Wasserleitungen sind 
besonders fiir kleine und mittlere 
Betriebe entwickelt worden. So 
diirfte hier ein Feuerloschhandkof- 
fer interessieren, der einfach mit 
der Armatur an die Wasserleitung 
geklemmt wird und im Innem 10 m 
Schlauch enthalt. Die Aufbewah- 
rung im Handkoffer macht das Ge- 
rat standig griffbereit und sichert 
eine ordnungsgemaBe Aufbewah- 
rung von Schlauch, Armatur und 
Spritze.

Z

NORDDEUTSCME TAPETENFAIKIK HOLSCHEI & ItEIMER 
L A N G E N H A G E N V O t  H A N N O V C I

Bij het schnjven op ajvertentien wordt men beleefd verzocht »Innen-Dekoration« te vermelden
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V e rb e s s e r te  T iire n

Ins Freie fiihrende Tiiren weisen 
oft den Mangel auf, daB sie unten 
gegen Kaltluft und Schlagregen 
nicht dicht schlieBen. Diesem Ubel- 
stand wird durch einen neuen 
Hebetiirbeschlag der Gruppe 
»Bau- und Betriebsbedarf« der 
Reichsmesse Leipzig vom 2. bis 
7. Marz 1941 wirksam begegnet. 
Die Tur sitzt in geschlossenem Zu- 
stand mit ihrer ganzen unteren 
Kante auf einer Sattelschiene, auf 
der das Eigengewicht der Tur lastet 
und damit luftdichten Bodenab- 
schluB bewirkt. Die seitliche und

miissen Sie Korperpf tege 
t r eiben I

Bei si ch iu H a u s e .  m i t  B a d e n  
u n d  B r o u s e n  i n  f l i e B e n d e m  
W a s s e r  von b e h a g i i c h e r  T e m p e 
r a t u r .  Dos  e r h a l t  g e s u n d  u n d  
m a c h t  s c h o n .  Die E i n r i c h t u n g :

J U N K E R S 
BADETHERME
G a s b a d e o f e n  f u r  d i e  t d g l i c h e  

B a d b e r e i t u n g ,  
b e q u e m ,  s iehe r,  w i rt s ch a f t l i ch ,  

t e c h n i s c h  v o l l k o m m e n .

Fragen Sie in den  Fachgeschdften! 
Drucksachen erhal ten  Sie kostenlos.

JUNKERS & CO. G.M.B.H. 
DESSAU

Fabrik wa rmetechnischer G e r d t e

obere Abdichtung wird durch An- 
druckverriegelungen am Futter- 
rahmen bzw. zweifliigeligen Tiiren 
an der Gegentiir und durch geeig- 
nete Falzausbildung erreicht. Be- 
tatigt wird die Tiir durch einen Ex- 
zenterhebel, mit dem sie miihelos 
aus Sattelschiene und Verriegelun- 
gen gehoben wird.

Neuerdings sind vielfach Pen- 
deltiiren in Benutzung gekom- 
men, weil sie unter bestimmten Be- 
dingungen praktischer ais andere 
Tiiren sind. Von Nachteil war nur, 
daB sie nach jedem Durchgang 
langere Zeit in Bewegung bleiben, 
dadurch dem Nachfolgenden den 
Durchgang erschweren und auch

T A P E T  E N
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

ENTWÓRFE V0N PROFJ. HI LLER BRAND 

UNDANDERNKUNSTLERN

HOHERPREISICE TAPETEN IN DER 
BEWAHRTEN

IM M U N A OUALITAT
LICHT U N D  W A S S E R F E S T

BEZUC DURCH DEN TAPETENHANDEL 
HERSTELLER

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

dem umschlossenen Raum durch 
Zugluft Warme entziehen. Ein neu- 
artiger PendeltiirenschlieBer 
der Reichsmesse Leipzig vom 2. bis 
7. Marz bringt demgegeniiber we- 
sentliche Verbesserungen. Es ist 
eigentlich ein Scharnier, mit dem 
die Tiir befestigt ist, das im Innern 
eine verstellbare Federung enthalt, 
so daB die Tiir bei jeder Benutzung 
nur eine bestimmte Hóchstzahl von 
Schwingungen macht. Dieser Tiir- 
schlieBer liegt unsichtbar eingebaut 
in der Tiir selbst und benótigt sonst 
weiter keinen Raum. Er hat auBer- 
dem den Vorteil, leicht zugangig zu 
sein fur etwa notwendige Anderun- 
gen an der Einstellung. Weiter be- 
wegt sich die Tiir dadurch vóllig ge- 
rauschlos und bleibt dank der star- 
ken Fiihrung durch den SchlieBer 
auch stand) g im Lot, kann also we- 
der am Boden noch am Rahmen an- 
schlagen. Auf Wunsch kann dieser 
SchlieBer mit einer Einrichtung ge- 
liefert werden, die die Tiir selbst- 
tatig bei einer Offnung im Winkel 
von 90 Grad offenhalt, bis die ent- 
sprechende Sperre wieder gelost 
wird. Der besondere Vorzug dieses 
TiirschlieBers liegt in seiner Halt- 
barkeit sowie in der leichten Ein- 
baumóglichkeit.

Ais neuzeitliche Ausfiihrung an 
Stelle der bekannten und nicht 
immer einwandfrei arbeitenden 01- 
zylinder zum Abbremsen von Haus- 
tiiren und anderen schweren Flii- 
geltiiren wird zur Reichsmesse Leip
zig vom 2. bis 7. Marz eine neue 
Turbremse vorgefiihrt, die vóllig 
unsichtbar ist. Es ist eine im Bo
den unter der Tiirangel eingelas- 
sene Dose, die wenig Platz bean- 
sprucht und durch einen kurzeń 
Hebel die Tiir gut abbremst. Auch 
dieser TiirschlieBer arbeitet mit 
Bremsólzylinder, der aber vóllig ab- 
gedichtet ist und durch drei Ventile 
auf jeden beliebigen Zudruck und 
jede SchlieBgeschwindigkeit einge- 
stellt werden kann, so daB er sich 
auch fur ganz langsam schliefiende 
Tiiren in Krankenhausern usw. 
eignet. Die Einrichtung arbeitet 
vóllig gerauschlos. Dieser neue 
TiirschlieBer kann ebenso fiir ein- 
seitigen TurschluB wie auch fiir 
Pendeltiiren geliefert werden. Die 
gesamte Mechanik des Tiirschlie
Bers kann auch in einem Zement- 
kasten Platz finden, der sich dem 
Boden des Einbauplatzes anpaBt.

Fiir Garagentiiren, die nur 
wenig Raum beanspruchen diir- 
fen, gibt es bereits seit einigen Jah- 
ren eine Konstruktion von Be- 
schlagen, die das Hereinschieben 
der Tiiren in die Garage selbst, und

VI

Var god aberopa Eder pa »Innen-Dekoration« vid forfragning
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zwar an dereń Seiten gestattet. Auf 
der Sonderschau »Bau- und Be- 
triebsbedarf« der Reichsmesse Leip- 
zig vom 2. bis 7. Marz ist eine 
neue Ausfiihrung mit besonders 
raumsparenden Wendefliigeln ge- 
zeigt worden, durch die Garagen- 
tiiren auch gróBeren Formates 
glatt und raumsparend hereinge- 
schoben sowie an die Seitenwand 
gelegt werden konnen. Man benó- 
tigt also keine vierfliigeligen Tiiren 
mehr und kann den Wagen also 
ruhig dicht an der Tur stehen las- 
sen, trotzdem gelingt ein unbehin- 
dertes Óffnen und SchlieBen. Der 
leicht zu betatigende VerschluB der 
Tiir besteht aus einem SchloB auf 
der einen und einem Schwerge- 
wichts-SchnappverschluB auf der 
anderen Seite. Eine vordere Boden- 
fiibrungs-U-Schiene, die leicht ver- 
schmutzt und vereist und dadurch 
oft den Lauf der Tiir hindert, ist 
nicht erforderlich, sondern kurze, 
wenig auftragende Fiihrungsbugel 
driicken die geschlossene Tiir an 
die Anschlagschiene. Schlagleisten 
und Wetterschenkel schiitzen trotz 
der einfachen Abdichtung gegen 
Regen und Kalte.

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

F E I N E ■ l Jungliumi ■
i N  G U T E N  F A C H  G E S C H A F T E  N

U  H  R E N

-'IMffep-

W ilh e lm  R e n z  t

Am 23. Januar ist Wilhelm 
Renz, der Betriebsfiihrer der Mó- 
belfabrik Wilhelm Renz in Bób- 
lingen, mitten aus rastloser Arbeit 
im Alter von 68 Jahren einem 
Herzschlag erlegen.

Ein Freund der Kunst, der selbst 
Zeit seines Wirkens im Dienste der 
Kunst und ihrer Verbreitung im 
Volke gearbeitet hat, ist mit ihm 
dahingegangen. Viel segensreiche 
Arbeit hat er wahrend vier Jabr- 
zehnten fiir sein Werk und sein 
Fach geleistet. Sein Name ist iiber 
die deutschen Grenzen hinaus be- 
kannt und hat in der Fachwelt des 
In- und Auslandes einen guten 
Klang. Ais Mensch mit reichen 
schópferischen Gaben, fiir alles 
Gute und Schone im Leben eintre- 
tend, galt seine ganze Arbeit der 
Forderung der Wohnkultur. So 
sind durch alle die Wandlungen und 
Irrungen im Geschmack der letzten 
Jahrzehnte seine Mobel immer ge- 
blieben, was sie waren und sind: 
Zeugen eines guten, deutschen 
Wohnstils.

Sein Irdisches ist vergangen, was 
er geschaffen, wird fortbestehen, 
sein Andenken aber wird bei allen 
denen, die ihn kannten, in hohen 
Ehren bleiben.

Die raumschmuckende

Holz-Uorhangscniene
^  ist Leistung und dadurch fuhrend

IŁ k  Alleinige Hersteller:

MHZ-Hachtel & Co., Stuttgart-N, Konigstr. 20

Tudakozódas eseten tessek kerem a »Innen-Dekoration« -ra hivatkozni
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Priere de citer la revue „Innen-Dekoration"





Aufnahmen: Moegle-Stuttgart

BLICK VOM TREPPEHHAUS IN DIE OBEREN RAUME DES »LIEBEN AUGUST1N« 
ENTWURF: ARCHITEKT HANS VOL.KART—STUTTGART. — TREPPE IN LARCHENHOLZ 
SCHN1TZARBEIT AM PFOSTEN: VlKTOR MEZGER U. AUG. SCHWARZ-UBERL1NGEN



DER SCHLUSSTF.1N: 
PLASTIK IN ZEMENT 
VON Y1KTOR MEZGER 
U. AUGUST SCHWARZ

»DIE HAUSTOR IN DER ARKADĘ. NUSSHOLZ, UMRAHMUNG: BEMALTER KUNSTSTE1N

DER LIEBE AUGUSTIN -  EINE GASTSTATTE IN LINDAU
VON ARCHITEKT HANS YOLKART-STUTTGART

Die Aufgabe, unter dem Namen »Der liebe Au- 
gustin« eine Gaststatte zu schaffen, zerfiel in 

zwei Teile, einen baulichen und einen fast literar- 
historischen. Der erste Teil bestand in der Umge- 
staltung vorhandener Raume in ein behagliches 
Lokal, das seinen Zugang von der Stadtseite her er- 
halten und hierdurch die nach dem Bodensee hin 
orientierten iibrigen Raumlichkeiten des groBen 
Hotelkomplexes fiir Schlechtwetterzeiten sinnvoll 
erweitern und erganzen sollte.

Der zweite Teil der Aufgabe war weniger all- 
taglich. Es sollte nicht nur eine beliebige Wein- und 
Speisewirtschaft entstehen, sondern es sollte in ihr
1941. i i i . i

dem ehrenwerten Augustin Sumser, dem Titelhelden 
des vielgelesenen Romans vom »Lieben Augustin« 
und dem angeblichen einstigen Bewohner der Stadt 
Lindau ein Denkmal gesetzt werden, nach der Art 
historischer W irtshauser und Lokale, wie man sie 
ais Gedenkstatten an Volkshelden oder volkstiim- 
liche Dichter aus manchen alten Stadten kennt.

Nun war, nach dem eigenen Bekenntnis seines 
Schópfers H. W. GeiBler, der Romanheld Augustin 
Sumser niemals eine wirkliche Gestalt gewesen. 
Allein aus seines Dichters Leier war er hervorge- 
treten, geboren sozusagen aus den oilluminierten 
Kupferstichen« einer verklungenen Welt, in der die
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Leute griine Fracke und mattgelbe Hosen trugen, aus 
einer Zeit, die wir uns so gerne ais friedevoll und 
zartlich vorstellen und die der kleine GeiBlersche 
Roman in so »zarten und lustigen Farben und Linien« 
malt. Diese Provenienz des Titelhelden aus der reinen 
W elt der Phantasie enthob von vornherein von der 
Verpflichtung zu pietatvoller Quellentreue, ja  sogar, 
sie ermachtigte zu manchem Scherz und Schaber- 
nack, der gegeniiber einer historischen Person kaum 
in solcher Form erlaubt gewesen ware.

Die alten Raume lagen alle auf gleicher FuBboden- 
hóhe und waren alle durchgehend sehr hoch. Das 
war das erste, was geandert wurde. Die neue Raum- 
gruppe wurde um so lebendiger, je mehr es in ihr 
treppauf-treppab ging und je starker auch die Hóhen 
der einzelnen Raume wechselten.

Dann wurde dem bisher von 
der Seeseite her erschlossenen 
GeschoB ein Zugang von der 
alten Gasse aus gegeben. In die 
Front des Burgerhauses wurde 
dort eine Arkadę gebrochen, 
von der aus ein kleiner Wind- 
fang ins Treppenhaus fiihrt 
(Abb. S. 69). Von da geht der 
Weg geradeaus in die groBe 
Halle m it ihren angeschlosse- 
nen Nebenraumen, einer nied- 
rigen offenen Nische im Hin- 
tergrund, einer kleinen Stube 
zur Linken und einer groBen 
Patrizierstube zur Rechten. Alle 
diese Raumanhangsel sind in 
Format, Hohenentwicklungund 
Deckenausbildung sehr ver-

schieden gestaltet, um dem Raumeindruck des 
Ganzen eine vielgestaltige Fiille zu geben.

Vom Treppenhaus aus (Abb. S. 68) fiihrt der offene 
Treppenlauf nach den oberen Raumen, die, nur 
durch eine lockere Balustradę nach unten abge- 
trennt, iiber der Arkadę liegen. Durch die raumliche 
Zusammenfassung von Treppenraum und oberer 
Trinkstube entsteht ein weitraumiger Zusammen- 
hang m it fesselnden Durchblicken.

Nach auBen hin wurde das Bild des alten Biirger- 
hauses gewahrt, wobei auch die Bógen ein in der Stadt 
heimisches Motiv aufnahmen: ein groBer Teil der 
HauptstraBe der Stadt ist ja mit Arkaden ausgestattet.

Diese Gruppe von verschiedenartigen und inein- 
ander iibergehenden Raumen sollte nun m it dem 

Geiste des »Lieben Augustin« 
erfiillt werden. Sollte hierbei 
wirklich das Wesen des harm- 
los-heiteren Helden beschworen 
werden, so durften nattirlich 
nicht alle Gestalten und Ereig- 
nisse des Romans liickenlos 
dargestellt und iiber die ver- 
schiedenen Raume in Gestalt 
von anekdotischen Gemalden 
und Plastiken ausgestreut wer
den. Es schien besser, unter 
Vermeidung von Ubertreibun- 
gen und von Altertiimelei, die 
Raume durch einfach-hand- 
werkliche Durchbildung so wir- 
ken zu lassen, wie alte Raume 
wirken, und wie vielleicht auch 
einmal jene gewirkt haben mó- 
gen, in denen der Spieldosen-
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•TE1L AUS DEM SUMSERFRIES. MALERE1 AUF GIPSGRUNDIERTEM SPERRHOLZ VON A. KLA1BER-STUTTGART

LAGEPLAN ZUM .LIEBEN AUGUST1N. 1H LIHDAU. M. 1:1500

macher und leichtfiiBige Lebenskiinstler Augu- 
stin Sumser sein Leben tanzend, fiedelnd und 
liebend hingebracht hat.

Mit voller Absicht wurde also davon abge- 
sehen, all die neu entstandenen Raume in ein 
Reliąuienmuseum des unheiligen Augustin zu 
verwandeln und den Stoff des heiteren Romans 
durch Haufung und Wiederholungen allzubreit 
auszubeuten. Die eigentliche zusammenhangende 
bildliche Darstellung seines Lebens wurde deshalb 
einem einzigen Raume, der Sumserstube im 
Stockwerk iiber den Arkaden, vorbehalten (Abb. 
S. 71/75), indes die iibrigen Raume, wie schon 
ihre Namengebung verrat, den landschaftlichen 
und volkskundlichen Gehalt der Bodenseeufer- 
welt zum Gegenstand ihrer kunsthandwerklichen 
Ausschmiickung erhielten.

Den raumlichen M ittelpunkt bildet die See- 
h a l l e  (Abb. S. 77), der Hauptraum  der Gast- 
statte: reich gegliedert durch die Verschieden- 
heiten in den Hóhen der einzelnen Raumteile, 
reich und nobel in der W ahl der Baustoffe und 
in der Fiille des kiinstlerischen Schmuckes. Das 
Hauptmotiv der Ausstattung sind die Balustraden 
(Abb. S. 76), dereń Zierpfeiler aus massivem Birn- 
baumholz geschnitzt und mit zahllosen Symbolen
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AUS DER GASTSTATTE 
•DER LIEBE AUGUSTIN. 
LINDAU AM BODENSEE

KONSOLE IN ZEM EN T- 
GUSS, BUNT GETONT, VON 
V. MEZGER U. A. SCHWARZ

der Bodenseelandschaft, W ahrzeichen der Uferstadte 
und Erzeugnissen von See und Gestade verziert sind. 
Die tragenden Unterziige der Balkendecke ruhen auf 
buntgetónten Zementplastiken, die in symbolischen 
Figuren den Fischfang, den Weinbau und andere 
Seeberufe darstellen. Des lieben Augustin wird nur 
durch vier Bildtafeln gedacht, wie man eines pro- 
minenten Mannes gedenkt, der in einem solchen 
Raume vor langer Zeit einmal frohe Stunden ver- 
bracht hat. Wer ais Gast an einem der schón ein- 
gelegten Intarsientische sitzt und diese Tafeln be- 
schaut, der erfahrt das Leben des Augustin Sumser 
mit einem Blick, gegliedert nach seinen wichtigsten 
Schauplatzen: Meersburg, W asserburg, Lindau und 
Bregenz. Jede Tafel zeigt ein Bild eines dieser Orte

und dariiber die dazugehórige Szene des Sumserlebens.
Im Hintergrund, leicht erhóht, liegt ais Nische 

die L i n d a u e r  E c k e  (Abb. S. 78, 81). Sie erhielt ihr 
Gesicht durch eine verkachelte W and, auf der alle 
wichtigen Geschehnisse der Stadtgeschichte von 
Lindau bildlich getreu dargestellt sind: der Kampf 
gegen die Schweden, die groBe Pest, der Reiter iiber 
den Bodensee, die groBe Riesenschlange, die ein 
fragwiirdiger Biirgermeister namens Latsch vor vie- 
len Jahren beim Einlaufen in den Hafen gefangen 
haben soli, und vieles andere Lustige und Ernste.

An die Seehalle schlieBen sich, dem landschaft- 
lichen Leitmotiv folgend, die M o n t a f o n e r  S t ube  
(Abb. S. 84/86) und die S c h w e i z e r  S t u b e  (Abb. 
S. 82/83) an, beide ganz in larchenem Holz ausge-
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ENTWURF UND AUSF. 
MEZGER U. SCHWARZ 
IN OBERLINGEN A. B.

■.BALUSTRADĘ DER SEEHALLE« SCHN1TZERE1: BIRNE NATUR, MATT ANPOL1ERT

stattet, die eine m ehr volkstumlich, die andere mehr 
wohlhabend-patrizisch. In ihnen beschrankt sich 
das Gedenken an Augustin Sumser auf kleine Zu- 
taten, so in der Montafoner Stube eine aus drei 
Platten gefiigte Keramik, die den Politiker Sumser 
vor dem Kaiser Napoleon zeigt, oder in der Widmung 
eines ulkigen Glasfensters, das der Fiirst und Bischof 
Talleyrand seinem Lindauer Freunde zueignete.

So wichtig es war, die Wiirze der kiinstlerischen 
Huldigungen und den Humor heiterer Augusti- 
niananichtiiber alle Raumlichkeiten auszustreuen, so 
notwendig war es auch wieder, dem zu verherrlichen- 
den Helden irgendwo eine Statte zu bereiten, wo 
seines Geistes Hauch beherrschend fiihlbar werden 
konnte. Dies geschah in ausgiebiger Form in der

Biirgerstube uber den Arkaden. Sie ist kaum  hoher 
ais mannshoch, behielt die alten Fenster des ein- 
stigen W ohnhauses und atm et von vornherein schon 
den Geist alter Zeit und trinkfester Geselligkeit. Hier 
tra t die Aufgabe, die der Maler zu lósen hatte, in 
ihrer ganzen Schwierigkeit hervor: den Inhalt eines 
Romans in Bildform zu iibersetzen und den Lebens- 
lauf des Hausheiligen, nach den Bildtafeln der Halle 
zum zweitenmal und ausfiihrlicher ais dort, male- 
risch darzustellen. Die Aufgabe wurde meisterhaft 
gelóst, ohne daC die Gefahr der Anekdotenmalerei 
auch nur gestreift wurde. Auf einem Fries von einem 
Drittelmeter Hóhe rollt sich das Leben des Helden ab. 
Aber nicht die Szenen des Romans werden hier zum 
Trager der Handlung gemacht, sondern die Zeit
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.KACHELWAND IN DER L1NDAUER ECKE« AUSGEFOHRT VON C. W. SCHILLING-GERLINGEN BEI STUTTGART

selbst, die Epoche der Napoleonischen Kriege, und 
wenn in den einzelnen Szenen der heitere Augustin 
in seinem farbigen Habit im Vordergrunde tanzelt, 
fiedelt und liebt, so beherrscht doch nicht allein er 
mehr die Szene, sondern das weltgeschichtliche Ge- 
schehen, das im Roman den Hintergrund bildete, 
wird hier, in der malerischen Darstellung, zum ei- 
gentlichen Bildinhalt. Aus kampfenden Soldaten, aus 
Kosaken am Lagerfeuer, vor Lindau sitzend und von 
Waffen starrend, aus Reifrocken und aus Nonnen- 
gewandern ersteht das Bild jener unruhigen groBen 
Epoche, durch die sich Augustin Sumsers Lebensweg 
wie ein zarter, heller Faden schlingt. hans volkart

e r l Au t e r u n g e n  ZU DEN ABBILDUNGEN 
Die gesamten Holzschnitzarbeiten im Innern, die 

getonten Zementplastiken der Halle, die Supraporten, 
das reizvolle kleine bemalte FaB im Vorraum, der 
PortalschluBstein und die AuBenplastik an der A r
kadę sind eine Arbeit der in der Kunstwerkstatte 
Mezger, Uberlingen, zusammengeschlossenen Ar- 
beitsgemeinschaft von Maler Viktor Me z ge r  und 
Bildhauer August S c hwa r z .  Von Maler Mezger 
stammen auch die zahlreichen kleinen Denkwiirdig-

keiten in Gestalt von witzigen Glasmalereien u. dgl., 
die den Reiz der historischen Persiflage noch steigern.

Die Bildtafeln der Seehalle, der groBe Lebensfries 
in der Sumserstube und zahlreiche andere reizvolle 
W and- und Deckenmalereien stammen von Kunst- 
maler Albert K l a i b e r ,  Stuttgart. Die Kachelma- 
lereien und viele erlesene keramische Einzelstiicke 
fertigte C. W. Sch i l l i ng ,  Gerlingen bei Stuttgart.

Mit dem Architekten gemeinsam leitete die Aus- 
ftihrung in gliicklicher Weise der Auftraggeber 
W alter S t o l ze ,  Lindau. v-

★

GEBT DEM MENSCHEN etwas fur seine Phan- 
tasie, und ihr beschenkt ihn da, wo er am emp- 

fanglichsten ist! Fiir Belehrung wird er dankbar sein, 
aber begeistern wird ihn ewig nur das Bild, das seine 
Phantasie beschwingt und ihn in eine bunte, zweck- 
enthobene W d t versetzt. Stehen uns aus der eignen 
Jugendzeit nicht die aus Marchen- und Geschichten- 
biichern aufgestiegenen Fabelwelten deutlicher vor 
Augen ais viele »wirkliche« Ereignisse? Und bleibt 
nicht immer unserDasein entscheidender von derPhan- 
tasie bestimmt ais von den sogenannten Tatsachen ?
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.FENSTERNISCHE IN DER MONTAFONER STUBE. HOLZWERK IN LARCHE NATUR, ENTW. ARCH. HANS VOLKART

LE B E N D IG E  Y E R G A N G E N H E IT

Jeder deutsche Gau hat seinen nur ihm eignen Gast- 
stubentyp; und was diesen ehrwiirdig macht, ist 

nicht das Altertiimliche, sondem das unvergangliche 
Stiick lebendiger Volkswirklichkeit, das er m it sich 
fiihrt. W as bloB alt ist, vergeht, und das mit Recht. 
Aber sehen wir uns einmal die Mundarten an, wie 
sie tiberall im deutschen Land gesprochen werden. 
In ihnen steckt gewiB viel Altertum, das dem Hoch- 
deutschen verloren ging. Aber M undart wird nicht 
deshalb heute noch gesprochen, weil uns ihr A lter
tum  ehrwiirdig ist, sondem weil die landschaftlich 
bedingte Volksart heute wie je im Dialektwort ihren 
echtesten Ausdruck findet. Der stammesbedingte 
Mensch ist in der M undart gegenwartig, ihre immer- 
gultige Lebenswirklichkeit ist taglich so meu«, so 
»zeitgemaB«, wie die »modernsten« Erfindungen des 
technischen Verstandes.

Die landesiibliche Gaststube ist nun ebensowenig 
bloBes Altertum wie die gesprochene Mundart. Sie ist 
ein Stiick immergultiges Stammesleben, gleichsam 
ein Stiick >>mundartlicher« W ohnform -  und wo ware

dies mehr am Platze ais gerade in der Gaststube, wo 
nicht eine »Schicht« unter sich verkehrt, sondem wo 
der einzelne sich ais Volksglied zum Volke gesellt. 
Der Gasthof der GroBstadt betont in seiner Ausstat- 
tung mehr das verbindende Element der zeitgemaBen 
Zivilisation, die volkstiimliche Gaststube aber riickt 
mehr das Bleibende, Immerfrische der Stammesart in 
den Vordergrund. W enn der Pfalzer in der tiefen Fen- 
stemische seiner Winzerstube sitzt, zwischen ge- 
tiinchten, sauber schablonierten W anden, das ge- 
buckelte Schoppenglas vor sich auf der blankge- 
scheuerten Platte des spreizbeinigen Stegtisches, wei- 
Ber Sand auf den Dielen, ein lustiges Holzfeuer im 
Eisenofen, dessen Schauseiten schóne EisenguBreliefs 
zieren, -  dann fiihlt er sich nicht in einer romanti- 
schen Vergangenheit, sondem in der giiltigsten Ge- 
genwart. Ebenso ergeht es dem Oberbayern auf der 
Sitzbank des urbehaglichen Kachelofens, dem Nie- 
dersachsen unter der verraucherten Balkendecke 
seiner altgewohnten Gaststube; das ist lebendige 
Heimat, wie die M undart, die sie sprechen. -  w. m.

mi.  III. 3
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•FENSTERPLATZ IM YORSTEHENDEN WOHN- UND ESSZIMMER« STQHLE IN GEDAMPFTEM BUCHENHOLZ

DIE H E IM S T A T T E N -W O H N U N G

er die noch unbewohnten Raume neuer Sied- 
lungshauser besichtigt, dem lłegt es nahe, sich 

ein Bild davon zu machen, wie Menschen darinnen 
wohnen werden. Empfindet man die Raumverhalt- 
nisse ais wohltuend, geht man durch helle, freund- 
liche Zimmer, strómt dann noch warmes Sonnen- 
licht durch breite Fenster herein, so m alt man sich 
gerne aus, wie einfache, gut gestaltete Móbel den 
W ohnraum zu gliedern vermógen, wie die Farbę des 
Holzes sich von der hellen W and abhebt, wie ein be- 
haglicher Tischplatz die Familie versammelt, wie ein 
gutes Bild, ein Stich in schmalem Rahmen, wie 
Bucher, Vasen mit Blumen und heitere Stoffe den 
Raum beleben. Doch wie anders sieht manchmal die 
W irklichkeit aus, die man nach dem Einzug der Be- 
wohner vorfindet! Da zeigt es sich, wie es ein ErlaB 
des Reichsarbeitsministers vom 16. September 1936 
ausspricht, »daB der Hausrat, den der Bewohner sich 
beschafft hat, entweder in Form und Stoff nicht den 
geschmacklichen oder technischen Anforderungen 
entspricht, die selbst an bescheidene Einrichtungen

1941. HI. 3 '

gestellt werden miissen, oder aber in Preis und GroBe 
nicht den Verhaltnissen der minderbemittelten Be
wohner und den Bauverhaltnissen der Neubauten an- 
gepaBt ist. Das gilt zwar in erster Linie fur die Móbel, 
daneben sind aber auch die ubrigen Einrichtungs- 
gegenstande wie Bilder, Vorhange, Gerate, FuB- 
bodenbelage usw. oft vollkommen ungeeignet.'

Mit diesem ErlaB griff eine hohe amtliche Stelle 
des Reichs die Fragen der W ohnkultur auf, von dem 
Gedanken ausgehend, »da8 gut geformter und tech- 
nisch einwandfreier Hausrat nicht nur auf den Siedler 
und die heranwachsenden Kinder bildend wirkt. 
sondern auch seine Freude am Heim zu mehren ver- 
mag«. Mit der praktischen Verwirklichung dieser 
kulturellen Forderung hatte die D e u t s c h e  A r b e i t s -  
f r o n t  begonnen. Das von ihr errichtete »Re i chs -  
h e i m s t a t t e n a m t «  gab im Mai 1936 ein Heft 
»Deutscher Hausrat« heraus, das mit 43 Abbildungen 
von W ohnraumen und Einzelmóbeln zeigt, welche 
Grundforderungen des guten Geschmacks bei der Ein- 
richtung stadtischer und landlicher Siedlungshauser
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•GESCHIRRSCHRANK. DER AUFSATZ KANN AUCH ALS WANDSCHRANKCHEN FRE1 GEHANGT WERDEN

gelten sollen. Es war nun nicht mehr móglich, daB 
jeder Mobelfabrikant den Begriff »Deutscher Haus- 
rat« nach seinem Sinn auslegen konnte; die Freiheit 
der kunsthandwerklichen Gestaltung und der Durch- 
bildung der einzelnen Mobelformen sollte dadurch 
nicht beschrankt werden.

Im gleichen Jah r veróffentlichte der Reichsaus- 
schuB fiir Lieferbedingungen (RAL) die Gi i t ebe-  
s t i m m u n g e n  fiir »Móbel und Innenausbau aus 
Holz« und solche fiir »Siedlermóbel«. Reichsbehórden, 
Deutsche Arbeitsfront, Erzeuger-, Handler- und Ver- 
braucher-Organisationen bekannten sich zur Ein- 
haltung dieser Bedingungen. Eine weitere Aus- 
legung erhielten die anerkannten Grundsatze durch 
die vom Reichsheimstattenamt herausgegebenen 
u Ri c h t l i n i e n  fi ir  S i e d l e r h a u s r a t « ,  Mindest- 
forderungen fur die Giite der Mobel und des Hausrats 
ohne Beschrankung nach oben. Ein »Hausrat-Zeichen« 
mit dem Symbol der Deutschen Arbeitsfront wird 
allen Herstellern von Siedlermobeln zur Kennzeich- 
nung ihrer Erzeugnisse verliehen, wenn sie ihre 
Fahigkeit zur Erfiillung der Lieferungsbedingungen 
und der Richtlinien nachweisen konnen. Von dem

Ziel aller dieser Bestrebungen wird in der Einleitung 
zum »Deutschen Hausrat« einsichtsvoll gesagt, daB 
es nur in miihsamer Kleinarbeit schrittweise zu er- 
reichen sei. »Fiir den Anfang wollen wir zufrieden 
sein, wenn es in Kiirze dazu kommt, daB keine Kauf- 
gelegenheit fiir Plunder und minderwertigen Ab- 
klatsch oder schlechte Verarbeitung mehr geboten 
wird«. Und dann folgt die Aufforderung: »Je mehr 
Beispiele und Vorbilder schnellstens zur Verfiigung 
gestellt werden, um so rascher und nachhaltiger 
werden sich die giinstigen Auswirkungen solcher 
Arbeit bemerkbar machen.«

Ein Beispiel solcher Art zu geben, dazu waren auch 
die » D e u t s c h e n  W e r k s t a t t e n  A.-G. Hellerau<< 
berufen; hatten sie doch einst, vor etwa 30 Jahren, 
die erste deutsche Gartenstadt errichtet, Hellerau, 
das heute ebenso wie in seinen Anfangen beispielhaft 
genannt werden kann. Die Heimstattenwohnung, 
welche sie jetzt durch ihren standigen Mitarbeiter, 
den Architekten H a n s  H a r t l ,  entwerfen lieBen, 
bezeichnen sie ais einen Anfang, der weiter aus- 
gebaut werden soli. Die Bilder zeigen das Wohn- 
und EBzimmer, ein Schlafzimmer, die Kuchę und die
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Kleiderablage. Dazu sollen spater andere Móbel 
erganzend treten, so ein Schreibtisch oder Sekretar, 
Biicherregal und Glasschrank, Wickelkommode und 
Kindermobiliar. Den Abnehmern soli Gelegenheit 
gegeben werden, je nach ihren Einkommensverhalt- 
nissen die Einrichtung auszubauen. Teppiche und Vor- 
hangstoffe sind unter Mitwirkung von J. Hillerbrand 
und Frau Bertsch von der Deutschen W erkstatten- 
Textilgesellschaft (Dewetex) geschaffen worden.

Ein Anfang verlangt und rechtfertigt eine grund- 
satzliche Betrachtung. Einzelheiten des Materials 
und seiner Bearbeitung gehen aus den Bildunter- 
schriften hervor. Das W o h n -  u n d  E B z i mme r  
(S. 88/93) zeigt eine erfreuliche Schlichtheit der 
Móbelformen. An Stelle eines schweren »Biifetts«, das

auch heute noch vielfach kleine W ohnraume be- 
lastet und beengt -  gilt es doch selbst in der Klein- 
stadt und auf dem Land oft ais das Reprasentations- 
móbel der Familie -  steht hier ein dreigeteilter Ge- 
schirrschrank (S. 90). Der Aufsatz mit zwei Glas- 
tiiren ist beweglich, er kann gestellt oder auch ge- 
hangt werden. Die verschiedenartige Anbringung, 
die auf den beiden ersten Bildern sichtbar wird, ladt 
zum Nachdenken iiber die raumaufteilende Funktion 
der Móbel und iiber die Bedeutung der MaBverhalt- 
nisse ein. Die erhóhte, hangende Befestigung des 
Aufsatzes (S. 89), hat nicht nur den Vorteil, daB der 
schmale, schwer zu reinigende Raum zwischen 
Schrankoberflache und Aufsatz sich erweitert,sondern 
die ganze Móbelgruppe zeigt eine freiere, behaglichere

AUSF. DEUTSCHE 
WERKSTATTEN 
IN H ELLERAU

CESCH1RRSCHRANK GEO FFN ET, MIT SCHUBLADE FQR T1SCHWASCHE UND BESTECKE





I N N E N - D E K O R A T I O N 93

Haltung, und man hat den Eindruck, daB die Ver- 
haltnisse von Breite und Hóhe sehr zugunsten der 
Gesamtwirkung verandert sind. Ein drittes Bild auf 
S. 92 zeigt die Verwendung des freihangenden Auf- 
satzes ais Biicherschrankchen.

Der S t u h l  des W ohn- und EBzimmers ist eine 
Weiterbildung des vor Jahren von Prof. Schneck, 
Stuttgart, fiir die Deutschen W erkstatten geschaf- 
fenen Typenstuhls. Wenn dieser Typus sich bewahrt 
hat, dann ist es auch verdienstvoll, an seiner Grund-

form festzuhalten. Man hat in den letzten Jahrzehn- 
ten oft darauf hingewiesen, daB das 18. Jahrhundert 
so vortreffliche Sitzmobel verschiedener Art hervor- 
gebracht habe, daB es kaum moglich sei, etwas Bes- 
seres noch zu machen. Dabei wird mancherlei iiber- 
sehen: die Preisfrage, die Verschiedenheit der Wohn- 
formen, die Veranderungen in der Herstellungstech- 
nik. Die guten Stiihle von David Roentgen, von 
Chippendale und ihren Zeitgenossen waren keine 
Serienmobel. Das sorgfaltige Durchdenken der tra-

Aufnahmen: 
Hedda Reidt

DEUTSCHE WERKSTATTEN A .-G . .NAHTISCH U N D  STUHL AUS DEM W O H N - UND ESSZ1MMER.
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genden und stiitzenden Funktionen eines Sitzmobels 
verband sich mit liebevoller, handwerklicher Be- 
arbeitung des einzelnen Stiickes, vergleichbar der 
Sorgfalt, die ein Instrumentenmacher auf die Her- 
stellung einer edlen Geige verwenden kann. Heute 
handelt es sich darum, fiirHunderttausende von Woh- 
nungen die Stiihle zu schaffen, auf denen die Familie 
den Abend am gemeinsamen Tisch verbringt, iiber 
dem die Lichtąuelle hangt. DaB der arbeitende Mensch 
nach Feierabend eine Stiitze fiir das Kreuz wiinscht, 
dafiir spricht eigentlich die Form der meisten Bauern- 
stiihle, die steile, fast gerade Lehnen haben, wie sie 
auch der alte deutsche Stuhl der Stadtwohnung zeigt. 
Stark zuriickgebogene Lehnen haben ferner den 
Nachteil, daB die Wandę — wo der Stuhl nicht frei 
im Raum steht -  beschadigt werden konnen, ein 
Umstand, der fur die Pflege der W ohnung von Be- 
deutung ist. So ist wohl anzunehmen, daB noch 
mancher Versuch gemacht werden wird und neue 
Erfahrungen zu sammeln sind, bis die endgiiltige 
Form fiir einen Heimstattenstuhl gefunden sein 
wird. Da in Kleinwohnungen nicht jedem Familien-

mitglied ein beąuemer Sessel fiir Ruhestunden zur 
Verfiigung stehen kann, so ist die liebevolle Ver- 
senkung in diese Aufgabe, die sorgfaltige Erwagung 
aller auftauchenden Fragen berechtigt und nótig; sie 
ist die Voraussetzung fiir eine kiinstlerisch und sozial 
befriedigende Lósung.

Ein sehr zweckmaBiges Móbel scheint die Po l -  
s t e r b a n k  (S. 92) zu sein; die Kissen sind beweglich, 
die Seitenlehne kann umgesteckt und dadurch eine 
Liegebank geschaffen werden. Das S c h l a f z i m m e r  
(S. 94/95) zeigt Betten von guter Form und einen 
dreiteiligen Schrank, bei dem die Maserwirkung des 
Birkenholzes zu schóner Schmuckwirkung gebracht 
ist; das Kinderbett (S. 96) hat einen in der Hóhe 
verstellbaren M atratzenrahmen. Die Kii ch e  (S. 98) 
ist ein freundlicher, praktisch eingerichteter Arbeits- 
raum  fiir die Frau. Die K l e i n m ó b e l  der Wohnung, 
Nahtisch (S. 93) , Waschekommode (S. 95) und das 
sehr gefallige Schuhschrankchen in der Kleider- 
ablage (S. 97) zeigen alle Vorziige der reichen Er
fahrungen, welche die W erkstatten auf diesem Gebiet 
gesammelt haben. Eine Neuheit besonderer Art sind

1r

.
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die Garderobehaken (S. 97) aus naturfarbenem, ver- 
giitetem Holz, das ais Metallersatz dient. Altbe- 
kannt und immer wieder erfreuend ist die schlichte 
W a n d u h r  von Heinrich Tessenow, mit weiBlackier- 
tem Zifferblatt und Messinggewichten (S. 96). Sie er- 
innert daran, daB der Architekt Tessenow sich auch 
der Gestaltung von Hausrat gewidmet und unver- 
ganglich schone, schlichte Mobelformen geschaffen 
hat; man mochte wiinschen, daB auch dieser groBe 
Meister einmal seinen Beitrag zu der Gestaltung 
der neuen deutschen Yolkswohnung zu geben habe. -

Eine wachsende Aufgabe ist allen Schaffenden, die fiir 
den Bau und fiir die Ausstattung von W ohnraumen 
tatig sind, durch den ErlaB des Fiihrers vom 15. Novem- 
ber 1940 gestellt. Dieser ErlaB verkiindete die Grund- 
satze fiir den W o h n u n g s b a u  de r  N a c h k r i e g s -  
ze i t ,  und bestellte den Leiter der Deutschen Arbeits- 
front Dr. Robert Ley zum Reichskommissar fiir den 
sozialen W ohnungsbau; wie der Leiter des Reichs- 
heimstattenamtes, Dr. S t e i n h a u s e r  mitteilt, wird 
sich der Reichskommissar auch mit den Aufgaben 
der W ohnungseinrichtung befassen. g . y. p e c h h a h n

WASCHEKOMMODE UND SP1EGEL AUS DEM SCHLAFZIMMER DER HE1MSTATTENWOHNUNG
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Aufnahmen: 
Hedda Rcidt

»KINDERBETT AUS DEM SCHLAFZ1MMER. -  »WANDUHR« NACH ENTW. VON PROF. H. TESSENOW

HAN DWE R K UND KULTUR.  W enn man eine 
Schreinerwerkstatt betritt, wo neue Móbel, in 

reiner Holzfrische strahlend, herumstehen, kann es 
vorkommen, daB man sich von diesen noch nicht fertig 
bearbeiteten Stiicken lebhafter angesprochen fiihlt ais 
von andern, die schon Beize, Politur und die ganze ab- 
schlieBende Ausstattung erhalten haben. W ir sehen 
gerne etwas entstehen. W ir begreifen die Dinge bes- 
ser, wenn wir sie in ihrem Werden erleben kónnen. Das 
macht den besonderen Reiz der handwerklichen Ar-

beit aus, daB sie uns im fertigen Gebilde noch den 
Vorgang der Entstehung zeigt. Sie deckt ihn nicht 
zu, sie unterschlagt die Arbeit von Sagę, Hobel, 
Stemmeisen nicht, sondern sie laBt sie im Endergeb- 
nis freundlich mitsprechen. Sie deutet vom erreichten 
Ziel auf das Wie und Woher und setzt uns in die 
Teilhabe an der ganzen Vorgeschichte des Dinges ein.

Namentlich beim Deutschen ist die Freude an die
ser Teilhabe eine ausgepragte Eigenschaft, und sie 
steht ohne Zweifel in Zusammenhang mit unsrer
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Freude am Werden iiberhaupt, welche eine Freude 
an Griinden und Urspriingen, an Stufen und Phasen, 
an der Fiille der Beziehungen ist. Ein W ohnraum 
ganz aus Holz, mit hólzernen Geraten, W anden und 
Decken, hat eine Freundlichkeit fur unsre Sinne und 
unsern Geist, die kaum in andrem Werkstoff zu er- 
reichen ware. Selbst lebendig, spricht das Holz das 
Leben in uns verwandt an. Fahig zur Aufnahme 
unsrer Formgedanken, spricht es unsern Geist an. 
Leicht gibt es Zierformen her, freiwillig und fast 
gleichzeitig mit der Zweckform. So halt das Holz 
die Friihstufen und die Spatstufen des Werkstiickes 
fest und bringt sie alle ais einen organischen Zu-

sammenhang vors Auge. Im Holzwerk kommt am 
reinsten die Grundeinsicht zum Ausdruck, welche 
das Handwerk zur menschlichen Kulturlehre beizu- 
steuern hat: die Mahnung an den Bestandteil leben- 
diger Arbeit, der in allem »Fertigen« steckt. Im Laufe 
der Kulturentwicklung sehen wir immer wieder 
Perioden eintreten, wo der Mensch in den W ahn 
gerat, diese ganze Kultur mi i sse  so sein, sie sei ihm 
gleichsam fertig in den Schofi gefallen. Er verlernt 
das Fragen nach dem Woher und Wieso. Er verliert 
das BewuBtsein von der Verlierbarkeit, von der ar- 
beitsharten Errungenheit der Kulturdinge. Er eta- 
bliert sich ais gemachlicher Rentner seiner Kultur,

DEUTSCHE WERKSTATTEN .SCHUHSCHRANKCHEN U ND GARDEROBEABLAGE IN FARB1GEM LACK.
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die er wie einen geschenkten und unerschiitterlichen 
Sachbestand betrachtet. Kultur fallt aber wie ein 
Kartenhaus zusammen, wenn nicht in der Gemein- 
schaft jeder tatig ist zu ihrer Erhaltung, und Er- 
haltung heiBt nichts andres ais standige, schopfe- 
rische Hervorbringung. Ein Volk kann sich weder 
von einem andern Volk noch von seiner eignen 
Vergangenheit seine Kultur fertig schenken lassen; 
und insbesondere kann sich auch keine Schicht 
oder Klasse von andern Volksgenossen Kultur 
schenken lassen. Sondern eigne Arbeit und Verarbei- 
tung aus schópferischem Eigensein bildet in aller 
Kultur das pulsierende Herz.

Dies erklart eine Reihe von Tatsachen, die sonst 
nicht voll verstandlich waren. Es erklart zum Beispiel 
die geheimnisvolle Unubertragbarkeit von Kultur- 
formen in den Fallen, wo das Ubertragene nicht als- 
bald von eigenschópferischen Kraften ergriffen und 
zum Stoff selbstandiger Entstehungsvorgange ge- 
macht wird. Es erklart weiterhin die erstaunlich 
rasche Regeneration der Kultur aus solchen Zu- 
standen der Zertriimmerung, welche die aktiven 
Krafte ungeschadigt iiberdauerten. Ais Athen durch

die Perserkriege in Schutt und Asche gelegt war, 
besann es sich erst recht auf seinen schópferischen 
Genius, und das Zeitalter des Perikles, die Bliite 
Griechenlands, stieg aus den Ruinen. Schlafende 
Krafte und tatige Krafte: das macht den Unter- 
schied zwischen Stagnation und Bliite.

Morris bezeichnete es einmal, in einer Ansprache 
an Fachgenossen, ais die groBte Freude, die es seiner 
Ansicht nach in der Welt gebe, »in gesunder, nicht 
iiberhasteter Weise schóne, ausgereifte Hausgerate 
herzustellen«. Ein solches W ort auch nur anzuhó- 
ren, erweckt wohl bei allen tiichtigen Menschen Neid 
und Verlangen. Auch wenn sie in bezug auf ihr 
eignes Schaffen nicht gerade an Tischlerarbeit 
denken kónnen, so werden sie doch spiiren, was die 
allgemeine W ahrheit in jenem W orte ist: das stille 
Fordem eines niitzlichen, gewissenhaft iiberlegten 
Gebildes aus gehorsamem, tiichtigem Stoff, mit 
Handwerkszeug, das man kennt; greifbare Aufgabe, 
zuverlassige Mittel, und Zeit genug, den selbstge- 
stellten Leistungsanspriichen zu geniigen. Dies ist 
der Geist des Handwerks, und ihn spiirt man in allem, 
was an unsrer Kultur echt ist und Dauer hat. -
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H a ltb a re  V e rd u n k e lu n g s -  
e in r ic h tu n g e n

Eine gute Verdunkelungsein- 
richtung muB nicht nur yollkom- 
men lichtdicht, sondem auch dau- 
erhaft sein, wenn nicht durch hau- 
fige Erneuerung erhebliche Kosten 
entstehen sollen. Eine zuverlassige 
und haltbare Verdunkelungsein- 
richtung ist daher vor allem dann 
erforderlich, wenn es sich um die 
Abdunkelung groBer und zahl- 
reicher Fensterflachen handelt, wie 
bei Burohausern, Fabrikanlagen 
usw. Eine gute Lósung der Ver- 
dunkelungsfrage in diesen Fallen 
wurde auf der Reichsmesse Leipzig 
(2.-7. Marz 1941) im Ring-MeB- 
haus, Gruppe »Bau- und Betriebs- 
bedarf«, mit den »Luba-Harmonika- 
Verdunkelungsanlagen<- yorgefiihrt.

Diese Verdunkelungsyorrichtimg 
besteht aus gefalztem, harmonika- 
artig zusammenschiebbarem Per- 
gament und eignet sich sowohl 
fur senkrechte Fenster jeder GróBe 
ais auch fiir Oberlicht, Shed- 
Dachfenster und andere schwierig 
zu yerdunkelnde Óffnungen. Das 
geringe Gewicht der nur an zwei 
Stellen gefiihrten Verdunkelungs- 
einrichtung ermóglicht leichte und 
schnelle Bedienung. Die gegerbte 
Oberflache der Pergamente macht 
diese gegen Staub wesentlich un- 
empfindlicher ais Spinnstoff. Durch 
ein besonderes Bearbeitungsyer- 
fahren sind die Spezialpergamente 
gegen Witterungseinfliisse und 
Sauredampfe prapariert. Haltbar- 
keit und Lebensdauer der Werk- 
stoffe sind durch eingehende Unter- 
suchungen des Staatl. Materialprii- 
fungsamtes in Berlin-Dahlem ge- 
wahrleistet.

Ein v ie ls e it ig  v e rw e n d -  
b a r e r  B a u s to ff

■^uf einem Stand der Gruppe 
»Bau- un(j Betnebsbedarfc der
Reichsmesse Leipzig yom 2. bis 
7. Marz wur{jen Zahlreiche
Yerarbeitungsmuster eines Bau-
stoffes gezeigt, der auBerordentlich 
yielseitig fur Bauzwecke yerwend- 
bar ist. und ais AuBen- und
Innenputz, fiir Schlammanstriche, 
Schlammputze (Pinselputz), Fug- 
arbeiten, Betonwerkstein, in Terrazzo 
ausgefiihrte Bodenbelage, neuzeit- 
liche Wandyerkleidungen und Stra- 
Benmarkierungen. Mit ihm lassen 
sich durch Zusatz zum Oberputz 
dauerhafte weiBe und hellfarbige 
Naturputze herstellen, die wetter- 
bestandig, frisch und klar in der 
Farbę, sowie von guter dekoratiyer 
Wirkung sind. Ais weiBe Zement- 
milch kann er ahnlich der Kalk- 
schlamme zur Ausfiihrung von In-
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bevorzugen Mobel mit diesem Zeichen

nen- und wetterbestandigen AuBen- 
schlammanstrichen yorteilhaft ver- 
wendet werden, wobei er ais ólsparen- 
des Materiał auch den Forderungen 
des Vierjahresplanes entgegen- 
kommt. Bei richtiger Verarbeitung 
werden harte.waschfeste und wetter- 
bestandige Flachen erzielt. Fiir Bau- 
ten, bei denen kein regelrechter 
doppellagiger AuBenputz ange- 
bracht werden soli, ist ein Schlamm- 
putz aus diesem Materiał besonders 
geeignet. Die einlagige diinne an- 
strichartige Putzschicht laBt die 
Konturen des Mauerwerks gerade 
noch sichtbar bleiben. Besonders bei 
Ziegelmauerwerk werden auf diese 
Weise gute architektonische Wir- 
kimgen erzielt. Weiterhin gibt das 
Materiał eine helle, auBerst dichte, 
wetterbestandige und haltbare Fu
gę. Durch geringen Farbzusatz 
kann die Farbę der Fugen jedem 
Plattenton angepaBt werden.

Eine weitere Verwendbarkeit be
steht ais BindemittelzurHerstellung 
aller Arten yon Betonwerksteinen, 
Vorsatzbeton und GuBplastiken, bei 
denen eine helle, reinfarbige Wir
kung erzielt werden soli. Ais Verwen- 
dungsgebiete kommen hier Trep- 
penstufen, Treppenbelagsplatten, 
Treppenwangen, Boden- undWand- 
platten, Fensterbanke und -umrah- 
mungen, Tureinfassungen, Wasch- 
becken, StraBenmarkierungssteine 
aller Art, sowie Reliefarbeiten in 
Frage. Geeignete Zuschlagsstoffe 
sind weiBe oder farbige Natursande 
und Gesteinskomungen, die frei 
von mehligen und tonigen Bei- 
mengungen sein miissen. Die ge- 
wiinschte Tónung wird schon durch 
ganz geringe Farbzusatze erhalten.

SchlieBlich hat der Baustoff den 
in Terrazzo ausgefiihrten Bodenbe- 
lagen erneut Eingang in die Praxis 
yerschafft und die Anfertigung so
wohl einfarbig heller ais auch mit 
buntem Kom farbiger Bodenfla- 
chen in weiBem Grundton imd aus- 
gezeichneter Wirkung ermóglicht. 
Neuzeitliche Wandyerkleidungen 
aus diesem Baustoff kónnen ais 
stoBfest, abwaschbar, hygienisch, 
laugenfest, fugenlos und dekoratiy 
bezeichnet werden. Eine andere 
neuzeitliche Verwendungsmóglich- 
keit ist die Herstellung plastischer 
Wandanstriche, wobei die Ober- 
flachenstmktur glatt oder gewellt, 
genarbt oder getupft, gespritzt, gla- 
siert oder geschliffen ausgefiihrt 
werden kann. Durch geeignete Zu- 
satze bleibt ein solcher Belag frei 
yon Haar- oder Schwindrissen.

Endlich hat sich der Baustoff zur 
Herstellung dauerhafter, wetterbe- 
standiger und auch nachts weit 
sichtbarer Verkehrszeichen bestens

Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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bewahrt, ebenso wie fur alle For- 
men des Kunststeines mit hellem 
Vorsatz ais Rand- und Bordstein, 
Tiefbordstein, Anleucht- und Ab- 
weisstein usw., wie auch zum 
Schlammen von Markierungsstei - 
nen im neuzeitlichen StraBenbau.

D ie  D a u e rh a f t ig k e it  u n - 
s e r e r  H ó lz e r

Wir verstehen unter der Dauer 
oder Dauerhaftigkeit des Holzes den 
Zeitraum, wahrend dessen das 
Holz seine urspriinglichen Ei- 
genschaften behalt. Die Fe- 
stigkeitseigenschaften kommen da- 
bei in erster Linie in Betracht. Die 
Zerstórung erfolgt meist durch 
Pilze, seltener durch Tiere, haupt- 
sachlich Insekten. Im Seewasser 
leidet das Holz unter dem Benagen 
einer kleinen Krebsart und durch 
die Einwirkungen der Bohrmu- 
schel. Die chemische Zerstórung 
(Zersetzung) durch Luft schreitet 
unter gewóhnlichen Verhaltnissen 
auBerst langsam fort.

Der Widerstand des Holzes gegen 
diese Angriffe, seine Dauerhaftig
keit also, hangt von seinen inneren 
Eigenschaften und von auBeren 
Umstanden ab. Unter den inneren 
Eigenschaften erhóhen die Dauer: 
x. hohes Raumgewicht, jedoch nur

innerhalb derselben Holzart, da-

D P E S S E N
H LLE R

A D R E S S E N  
D E R  W E L T
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gegen sind schwere Holzarten 
nicht immer dauerhafter ais 
leichte, Buche weniger ais Kie- 
fer;

2. Kernfarbe;
3. Harzgehalt;
4. Mangel an Zellinhaltstoffen, die 

Pilzen und Tieren zur Nahrung 
dienen.
DaB im Winter gefalltes Holz 

dauerhafter sei ais im Sommer ge
falltes, wird auch in Fachkreisen 
noch vielfach angenommen. Wenn 
aber nach der Winterfallung die 
gleiche Behandlung des Holzes 
wie nach der Sommerfallung vorge- 
nommen wird, insbesondere also 
rasche griindliche Austrocknung 
des Holzes, so baben beide Fallun- 
gen den gleichen Wert. Auch das 
infolge InsektenfraBes angefallene 
Holz hat nichts an seiner Dauer
haftigkeit eingebiiBt.

Unter den auBeren Umstanden 
wirken giinstig auf die Dauer móg- 
lichst hohe und stetige Trockenheit 
der umgebenden Luft oder Aufbe- 
wahrung ganz unter Wasser.

Um holzzerstórende Einflusse 
fernzuhalten, dienen neben baldiger 
guter Austrocknung Anstriche und 
Ausziige, Dampfen und Auslaugen, 
Ankohlen und Trankung mit faul- 
niswiderstehenden Stoffen.

Eine erfahrungsmaBige Aneinan-

Ein M usterbeisp ie l

fur die Wirlrung eines 

schónen Parketfs im 

Raum -

B e m b ć - P a r k e t t
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Vi preghiamo di riferirvi sempre alla ttInnen-Dekoration“
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derreihung der Holzarten nach ihrer 
Dauerhaftigkeit ergibt:

I. sehr dauerhaft: Stieleiche, 
Larche, Traubeneiche, Kiefer, 
Schwarzkiefer, Akazie, Edelka- 
stanie, Ulme;

II. dauerhaft: Esche, Fichte, 
Tanne;

III. wenig dauerhaft: Buche, 
Hainbuche, Ahorn, Erie, Kirsche, 
Birke, Aspe, Linde, Weimutskiefer, 
Pappel, Haseł, Weide. W. H. D.

N e u e  B e s c h la g e  fu r  
S c h ie b e tu re n

Beim neuzeitlichen Schiebetiir- 
beschlag hangt die Tur nicht in 
Rollen, sondern zwischen zwei 
Stahlkugelreihen in einer Trag- 
schiene an einem besonderen Lauf- 
wagen, wodurch sie nahezu ge- 
rauschlos bewegt werden kann. Die 
neueste Ausfiihrung dieses Schiebe- 
tiirbeschlages der ReichsmesseLeip- 
zig 2.-7. Marz 1941, Gruppe »Bau- 
und Betriebsbedarf« (Hersteller: 
Vereinigte Baubeschlag-Fabriken 
Gretsch &Co., G.m.b.H., Stuttgart- 
Feuerbach) zeigt eine geschlossene 
Bauart, so daB auf keinen Fali 
mehr Staub oder Schmutz in den 
Laufkafig der Stahlkugełn oder 
auch nur in die Bahn des Tiirschie- 
bers gelangen kann. AuBerdem ist 
auch das Laufwerk so umgebaut

ecltłe
P t r s t  rT e p p ith c
von se l łen er  Farbenschónheit

5łccgmiillcr
Stuttgart • Konigstr. 16

Fachgesehaft fur Teppicho.Gardinen, 
r tó b e ls to ffr .T a p p fe n .Linoleum

Im m er G u te s , im m er Schónes

sehen die Freunde editer Kunst audi im Kriege 
im weitbekannten, vielseitigen

K U N S T H A U S  S C H A L L E R

Stuttgart, Marienstrafie i4

worden, daB es ebenso gut an einer 
Wand wie an der Decke befestigt 
werden kann. Selbst an schrag ste- 
henden Wanden kann die Scbiene 
befestigt werden, da die Tragerplatte 
fur die Tur schwenkbar ist und die 
Tur stets senkrecht einpendelt, ohne 
daB sie unten noch eine besondere 
Fuhrung benótigte. Auf die zentri- 
sche Belastung des Laufwerks ist 
besondere Aufmerksamkeit ver- 
wendet worden, wodurch die Halt- 
barkeit des gesamten Beschlags 
erheblich groBer wird. Auch fiir 
gekuppelte und Teleskoptiiren so
wie fiir Tiiren mit anhangendem 
Drehfliigel ist dieser Beschlag oder 
in entsprechender Sonderausfiih- 
rung verwendbar.

Bei einem anderen neuen und 
sehr preiswerten Kugel-Schiebetiir- 
beschlag fur Zimmerturen ist das 
tragende Element ein ringsum bis 
auf den Aufhangungsschlitz ge- 
schlossenes Laufrohr, das die be- 
wegten Teiie des Beschlages gegen 
Mórtel beim Verput»en imd gegen 
Staub und andere Venmreinigun- 
gen im Gebrauch zuverlassig 
schutzt und auBerdem durch seine 
Vierkantróhrenform trotz geringer 
Wandstarke eine verhaltnismafiig 
groBe Tragfahigkeit hat. Auch hier 
hangt sich die Tur von selbst senk
recht und die Anbringung des Lauf-

ElECTRO STAR Oerate.

R O B E R T  S C H O E T T L E
Komm.=Ges.

Reichenbach /  Fils 74, W iirttem bg.

,J2uc inda  ”von  cT.cd. <£&ustelli

STAATLICHE PORZELLAN MANUFAKTUR

< £ \ u j m p n e n  b u r ą

Al escribir a los anunciantes menciónese el „Innen-Dekoration“
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<Dai 'JOeltgjRijcheheML
in dufterster Kurze bringt die „Deutsche Kurz-Post", die 
Zeitschrift des Geistesarbeiters und stark Beschaftigten. 
W ir  liefern Ihnen gem  Probehefte. Schreiben Sie an den

V E R LA G DER D E U T S C H E N  K U R Z - P O S T
B erlin-C harlottenburg 2, Berliner Strafte 41/43

Wir suchen zum 1. April 1941

kaufmannische Lehrlinge
Vielseitige praktischeUnterweisung und sorgfaltiger 
UnterrichtineigenenSchulungskursengewahrleisten 
griindliche Ausbildung zum

T extil s Einzelhandelskaufmann
Bewerber mit guter Auffassungsgabe und abge* 
schlossener Schulbildung wollen handschriftliche 
Gesuche mit Lebenslauf und Lichtbild sowie Ab* 
schrift des letzten Schulzeugnisses einreichen an

Quantmeyer &. Eicke
Ź e r l i n  W  8, K r o n e n s t r a f i e  6 1 / 6 3

Zum baldmóglichsten Dienstantritt wird ein in lang* 
jahriger Praxis erfahrener

Innenausbau sTechniker
fiir die Anf ertigung von Skizzen und vor allen Dingen 
Werkzeichnungen gesucht. Bewerber, die in guten 
Innenausbau* und Mbbelfirmen tatig waren, haben 
den Vorzug.
Besoldung je nach Alter, Leistung und Yordienst* 
zeiten gem. TO. A. Geeignete Krafte, die die 
Bedingungen fiir die Beschaftigung im offentlichen 
Dienst erfiillen, wollen ihr Gesuch mit Lebenslauf, 
Zeugnisabschriften und Lichtbild (vorerst ohne Ein* 
sendung von Probearbeiten) richten an das

L u f t w a f f e n b a u a m t  D a n z i g ,  Z op p ot ,  M arkt  2

Innenarchitekt
fertigt ais Nebenbeschafti* 
gung farbige Entwiirfe evtl. 
mit Detail an. Anfragen unter 
N. E. 7703 an die »Innen* 
Dekoration«, Stuttgart = 0 , 
NeckarstraBe 121.

rohres kann ebenfalls seitlich oder 
von oben erfolgen. Besonders leicht 
ist hier das Aus- und Einhangen der 
Tur. Die einfache Bauart macht die- 
sen Beschlag besonders preiswert.

D as  E n d e  d e s  F e n s te r -  
k ló tz c h e n s

Es war immer ein unzulangli- 
ches Hilfsmittel, das Fensterklótz- 
chen, selbst wenn es durch Ketten 
wenigstens an der Gebrauchsstelle 
festgehalten wurde; die Scheiben 
wurden leicht bei Wind oder unvor- 
sichtiger Handhabung in Mitlei- 
denschaft gezogen. Darum hat die

Beschlagindustrie seit langerer Zeit 
bereits gefallig wirkende und ein- 
wandfrei festhaltende Fenster- 
feststeller auf den Markt ge- 
bracht. Auf der Reichsmesse Leip- 
zig vom 2. bis 7. Marz 1941, Gruppe 
>Bau- und Betriebsbedarf« wurde 
wieder eine Anzahl derartiger Kon- 
struktionen vorgefiihrt, darunter 
neue Muster mit vierfacher Brems- 
wirkung, die jedes Fenster in jeder 
beliebigen Lagę windsicher festhal- 
ten und auch bei Doppelfenstern 
einwandfrei arbeiten bei einfachster 
Handhabung. Die neuen Fenster- 
steller sind unempfindlich gegen 
Schwitzwasser, haben dauerhafte 
Bremsscheiben und sind leicht aus- 
lósbar und unauffallig. Ihr Vorteil 
gegeniiber Stellern, die den Fliigel 
nur starr in Offenstellung festhal- 
ten, sowie gegeniiber Sturmhaken 
und Holzklotzchen liegt in ihrer 
Beweglichkeit, die auch bei un- 
achtsamem SchlieBen der Fenster 
Beschadigungen unmóglich macht.

Inserieren heisst Interessieren

KunstgewerblichesMobelhausSiidwestdeutschlands 
sucht eine

gewandte jungę Damę
mit gutem Geschmack, zum Empfang der Kunden, 
Dekorieren der Schaufenster und Betreuung der 
Ausstellungsraume. Bevorzugt werden Damen mit 
Kenntnissen in Schreibmaschine und Stenographie. 
Angebote unter N. D. 7670 an die »Innen*Deko* 
ration«, Stuttgart=0, NeckarstraBe 121.

Gesucht zum 1. April 1941

jungere Kunstgewerblerin
fiir den Verkauf in der Kunstgewerbeabteilung und 
in der kunstgewerblichen Abteilung Stoffe, Dekora* 
tion und Teppiche.
Bevorzugt werden Damen mit kultiviertem Ge* 
schmack, die an selbstandiges intensives Arbeiten 
gewohnt sind. Ausfiihrliche Bewerbungen mit Licht* 
bild und vollstandigen Unterlagen erbittet

Einrichtungshaus Joh. Gumbold, Konigsberg/Pr. Miinzstr. 25/26

Y erantw ortlicher Schriftleiter: Dr. M o r i t z H a u p t m a n n (z. Z. im Wehrdienst); i.V . Dr. H e r m a n n S t r e n g e r ,  Stuttgart 
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GILDEMUSTER SCHAFFEN BEHAGLICHKEIT u. SCHONHEIT im  RAUM

G I L D E - T E P P I C H E  — LAUFER /  G I L D E -  D E K O R A T I O N S -  U N D  MOB E L S T OF F E

ALLEINYERKAUF DURCH DIE GIIDE-HAUSER:

A A C H E N : H.&F. Lieck

A U G S B U R G : Króli A N ill

B A U T Z E N i.  S.:
Julius Hartmann Sohn 

B ERLINW 8: Cłuantmeyer&Eidce 

BRESLAU: Sigismund Steinbauer 

CHEMNITZ i. S.: Richard Zieger 

D A N Z IG :
August Momber G. m. b. H.

DARMSTADT:
Tritsch & Heppenheimer

DORTMUND: Teppichhaus Pezzer 

DRESDEN: E. O tto  M ayer

ERFURT: Hermann Schellhorn

ESSEN: EinrichtungshausJ.Kramm 

FLENSBURG: Heinrich D. Hansen 

FRANKFURT a .  M.: G. Muller

HALLE a .  S.: Arnold & Troitzseh 

H A M B U R G I:
Bruggemann & Barkmann AG.

HAMBURG-HARBURG I:

Otto Bretschneider & Co.

HANNOVER:
Werner & Determann 

KASSEL: Ho r n &Fr o n k e

KOLN: H. J. »on Wittgenstein

KONIGSBERG i. Pr.:
Teppichhaus Max Tobias

LEIPZIG: Teppi ch- Drews

MAGDEBURG: Bretting&Romer

M A N N H E IM  N. 4 :
Tegahaus Gerhard & Engelhordt

NuRNBERG: Wust & Thaufelder 

OLDENBURG i. O.: Max Ullmann

O SNA BRuC K:
Schauenburg & Lombrecht

ROSTOCK: M a i  S o b o k a t h

SCHWERIN i. M.: Hr.Burth

STETTIN: Wiegels & Riegel

STOLPi. PO M M E R N :
Wiegels & Riegel

STUTTGART: Emil M e y e r

W IE N I:
PhilippHaas&Sóhne VerkaufsA-G. 

WIESBADEN: Elvers & Pieper

WILHELMSHAYEN:
Zinck & Bergmann

WISMAR a .  O.: Hr.Burth

WUPPERTAL-BARMEN:
Ernst Erbslóh

IM1. IV. 1.

P R O P E R T Y  O F  

D E U T S C H E i H A U S  

C O L U M B IA  U M I Y E J ^ I T Y
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„ G ro B e  D e u ts c h e  K u n s t-  
a u s s te llu n g  1941“

Die*GroBe deutsche Kunst- 
ausstellung i 941« (zeitgenóssi- 
sche Malerei, Graphik und Pla
stik), wird voraussichtlich im Juli 
19 41 im Haus der Deutschen Kunst 
in Miinchen, PrinzregentenstraBe, 
eróffnet werden.

S c h m iic k e n d e s  L ic h t in  
F re iz e i t r a u m e n

Ein Fabriksaal wird zwar immer 
ein Fabriksaal bleiben, aber er kann 
luftig, sauber und gut beleuchtet 
sein. Dann wird man ibn auch ais 
ischón* bezeichnen diirfen.

Den Begriff »Verschónerung der 
Arbeit* muB man aber noch weiter 
fassen. Dazu gehóren auch die Ein- 
richtungen, die dem Schaffenden 
die Móglichkeit der Entspannung in 
den Arbeitspausen oder nach be- 
endeter Arbeitszeit bieten. Wir den- 
ken insbesondere an die Gestaltung 
von »Freizeitraumen«.

Sie dienen der Betriebsgemein- 
schaft, der Kameradschaft, die sich 
von gemeinschaftlich geleisteter 
Arbeit auch gemeinschaftlich erho- 
len soli, die gemeinsam eine Feier- 
stunde erleben will, wie sie gemein
sam die vielen Arbeitsstunden ver- 
bringt.

I  Ł

} Riloga-Rollringe und Laufschienen 
fur Fenster- und Erkerdekorationen,
Kabinen, Bettnisdien u.'derqleichen

w  | 1 1
in aller Welt bekannt und beliebt.

4 0  ! I ' . I

m

m

JULIUS SCHMI
OICIUMOIT 1 tS3

B E R L I N  I W  U ,  Wassertorstr 46.47 |

)T, REMSCHEID-DORFMUHLE
METALLWAR ENF ABRIKEN 

l  WIE N VI. Haydm G e m  S 1

Hier liegen die groBen und loh- 
nenden Aufgaben, die der Raum- 
kiinstler zu lósen hat; er soli 
Frei^eitraume schaffen, die heiter 
und feierlich zugleich wirken, die 
den Alltag mit seiner Miihe verges- 
sen machen, ohne durch steife 
Wiirde zu erdrucker.

Auf ein wirksames, nie versagen- 
des Mittei zur schónen Ausgestal- 
tung solcher Freizeitraume sei hier 
aufmerksam gemacht: es ist das 
schmiickende Licht.

Mit den geradezu unerschópfli- 
chen Anwendungsformen des elek- 
trischen Lichtes, ais belebendes 
Bauelement, kann der Innenraum- 
gestalter wundervolie Stim- 
mungen hervorzaubern, wobei 
ihm die verschiedenartigen Lampen 
seine Aufgabe wesentlich erleich- 
tern. Die Leitsatze der DLTG. emp- 
fehlen ais mittlere Starkę der All- 
gemeinbeleuchtung von Gastrau- 
men (in diesem Zusammenhange 
darf man die Bezeichnung wohl auf 
Freizeitraume anwenden) bei mitt- 
leren Anspriichen 80 Lux, bei bohen 
Anspruchen 150 Lux. Stets ist 
auch eine gleichmaBige Lichtver- 
teilung anzustreben, damit iiber- 
all miiheloses Lesen móglich ist. 
SchlieBlich ist jede Blendung zu 
yermeiden.

Jim Oeutftfien Oftcn

Otto P fe f fe r k o r n  • Brom berg
V o r b i l d l i c h e  M ó b e l  i n h a n d w e r k l i c h e r  A r t

Verlangen Sie Preise und Abbildungen sofort lieferbarer Zimmer und Einzelstucke eigener Herstellung 

B e s u c h e n  S i e  m e i n e  A u s s t e l l u n g s r a u m e

u
Bei Anfragen bitten wir stets auf die »Innen-Dekoration« Bezug zu nehmen
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Da die Beleuchtung in Freizeit- 
raumen vor allem einen wohltuen- 
den EinfluB auf die Stimmung aus- 
iiben soli, so kónnen die obener- 
wahnten Beleuchtungsstarken so- 
gar noch uberschritten werden, 
denn ein festlicher Eindruck geht 
nur von reichlicher Beleuchtung 
aus. Man wird nach Móglichkeit 
auch von der Verwendung rein 
zweckmaBig und sachlich wir- 
kender Leuchten absehen und 
kunstvolleren Leuchtgeraten oder 
der eigenen Beleuchtungsgestal- 
tung den Vorzug geben.

Die Beleuchtungsanlage sollte 
sich dem Baustil des Raumes an- 
passen, was besonders gut mit 
Linestra-Róhren zu erreichen ist. 
Diese zu Ieuchtenden Linien an- 
einandergefugten Róhren gestatten 
es, in Anlehnung an die vorhande- 
nen Raumverhaltnisse Beleuch- 
tungsanlagen zu schaffen, die mit 
der architektonischen Eigenart des 
Raumes in harmonischem Ein- 
klang stehen und auBerordentlich 
schmiickend wirken, ohne daB eine 
besondere Abschirmung der Licht- 
ąuellen zur Beseitigung von Blen- 
dung erforderlich ist. Ebenso lassen 
sich aus Linestra-Rdhren Leucht- 
ornamente bilden, die an Decken 
und Wanden angeordnet werden 
kónnen.

Stimmungsvoll ist ferner die Be
leuchtung mit einseitig gesockelten 
Opal-Soffitten-Lampen in Form 
groBer Kerzen. Noch ausgepragter 
wird der Eindruck von Kerzen- 
Beleuchtung durch Kerzenschaft- 
Lampen oder Kerzen-Lampen, die 
jetzt auch mit Gasiiillung geliefert 
werden und somit auch bei langer 
Benutzungsdauer keine unange- 
nehme Kolbenschwarzung erleiden.

Z w angsreparaturen  
an W ohnungen

Mit dem 27. Januar 1941 ist das 
Gesetz zur Anderung des 
Reichsmietengesetzes vom 
15. Januar 1941 in Kraft getreten. 
Durch dieses Gesetz, durch das § 6 
des Reichsmietengesetzes in der 
Fassung vom 20. April 1936 ge- 
andert worden ist, ist dieMóglich- 
keit der zwangsweisen Durch- 
fiihrung von Instandsetzungsar- 
beiten wesentlich erweitert 
worden.

Konnten die Vorschriften des 
Reichsmietengesetzes bisher nur fiir 
Mietraume, die den Vorschriften 
des Reichsmietengesetzes ohnehin 
unterlagen, angewandt werden, so 
ist nunmehr die Móglichkeit ge- 
geben, auch GroB- und Neu- 
bauwohnungen durch Anord-

IV

ePpicheinf(

'rd*l. A„.
■PPichf,

M k b A Ą - fib t s p a ie f i

YORSTEHER & BONGER
W U P P E R T A L - O B E R B A R M E N

Al escribir a los anunciantes menciónese el „Innen-Dekoration

nung der Verwaltungsbehórde 
zwangsmaBig instand zu setzen. 
Die Vorschrift des § 6 des Reichs
mietengesetzes in der neuen Fas
sung ist also nunmehr auch auf die 
Mietraume erstreckt worden, fiir 
die das Reichsmietengesetz grund- 
satzlich nicht gilt.

Eine zwangsweise Durchfiihrung 
notwendiger Instandsetzungsarbei- 
ten gemaB § 6 des Reichsmietenge
setzes soli aber weiterhin grund- 
satzlich nur bei Wohnraumen 
móglich sein. Fiir Raume in Ge- 
bauden, die lediglich Geschafts- 
raume enthalten, findet sie keine 
Anwendung.

Sofern ein Gebaude Wohnungen 
und Geschaftsraume enthalt, miis- 
sen jedoch bei Instandsetzungen, 
die nur einheitlich fiir ein Gebaude 
vorgenommen werden kónnen auch 
die notwendigen Instandsetzungs- 
arbeiten in Geschaftsraumen aus- 
gefiihrt werden. In diesen Fallen ist 
es zulassig, daB auch auf die Miete 
der Geschaftsraume zuriickge- 
griffen wird.

Von dieser Regelung sind ledig
lich die in § 16 Ziffer 3 des Reichs
mietengesetzes bezeichneten Raume 
in Gebauden des Reiches, eines 
Landes (Reichsgaues) oder einer 
sonstigen Kórperschaft des óffent- 
lichen Rechtes sowie in Gebauden, 
die im Eigentum oder in der Ver- 
waltung der NSDAP, ihrer Gliede- 
rungen und angeschlossenen Ver- 
bande stehen und dereń Zwecken 
oder zur Unterbringung von dereń 
Angehórigen zu dienen bestimmt 
sind oder bestimmt werden, aus- 
genommen.

Wenn auch der Begriff der not
wendigen Arbeiten nicht eng aus- 
gelegt werden soli, so bedeutet die 
Einfiihrung der neuen Vorschrift 
doch nicht, daB in jedem Fali, 
in dem sich eine Reparatur zweck
maBig erweist, auf die Móglichkeit 
der zwangsweisen Anordnung zu- 
riickgegriffen wird. Notwendig im 
Sinne der Vorschrift des § 6 des 
Reichsmietengesetzes diirften in 
der Regel Instandsetzungen an 
Ćjfen, Gas-undW asserleitun- 
gen, Kanalisationen, Abor-
ten, Dach- und Mauerwerken 
sein.

Wichtig ist, daB die Anordnung 
der Ausfiihrung notwendiger In- 
standsetzungsarbeiten ohne Ruck- 
sicht darauf getroffen werden kann, 
ob nach dem Mietvertrage der Ver- 
mieter oder Mieter zur Aus- 
fiihrung der Arbeiten verpflichtet 
ist.

Dies besagt jedoch keinesfalls, 
daB der Mieter von der etwa uber-
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nommenen Verpflichtung zur Aus- I 
fiihrung von Instandsetzungsarbei- 
ten befreit wird oder befreit werden 
kann. Die Beschliisse von Verwal- j 
tungsbehórden sind, soweit es sich 
um eine Frage des biirgerlichen 
Rechtes handelt, fiir die Gerichte 
nicht bindend. Ist auf Anordnung 
der Verwaltungsbehórde ein Teil 
des Mietzinses einbehalten, so ent- 
scheidet uber die Frage, ob dem j 
Vermieter ein Schadenersatzan- 
spruch gegen die Mieter deshalb 
zusteht, weil der Mieter zur Aus- 
fiihrung der Arbeit verpflichtet ge- 
wesen war, das Gericht. Bei einer 
Klage auf Mietzahlung muB jedoch 
das Gericht die an die Anordnung 
der Durchfiihrung notwendiger In- 
standsetzungsarbeiten geknupften 
Rechtsfolgen beachten.

Zu der Auslegung des Begriffs 
onotwendige Instandsetzungsar- 
beiten« hat der Reichsarbeitsmini- 
ster im ErlaB vom 20. Oktober 1936 
wie folgt Stellung genommen:

»Als notwendige Instandsetzungs- 
arbeiten werden in erster Reihe Ar
beiten zu betrachten sein, an dereń 
Durchfiihrung vom Standpunkt 
der allgemeinen Wohnungsauf- 
sicht und Wohnungspflege ein 
óffentliches Interesse besteht, 
namentlich zur Erhaltung der Be- I

S e i f  G e n e r a t i o n e n  durch St i l  
und Q u a i i t a t w e l t b e k a n n t

T R IE N N A L E  M A IL A N D  1940= G O L D E N E  M E D A I L L E

" -

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

wohnbarkeit des Hauses und der 
Gesundheit der Bewohner. Ais not- 
wendig in diesem Sinne kónnen z. B. 
Instandsetzungen an Ófen, Gas- und 
Wasserleitungen, am Dach- und 
Mauerwerk usw. anzusehen sein. 
Eine Abgrenzung der notwendigen 
Instandsetzungsarbeiten von dem 
reinen Schonheitsinstandsetzungen 
wird nicht streng durchgefiihrt wer
den kónnen. Auch Schónheitsin- 
standsetzungen kónnen unter 
Umstanden notwendige Instand
setzungsarbeiten sein und die An- 
wendung der gesetzlichen Bestim- 
mungen rechtfertigen. Dies gilt 
auch dann, wenn der Mieter die 
Schonheitsinstandsetzungen iiber- 
nommen hat. Ob der Vermieter in 
diesem Falle einen Schadenersatz- 
anspruch gegen den Mieter geltend 
machen kann, muB den Genchten 
vorbehalten bleiben.«
B es ch la g  fu r  M a u e rk a n te n  

u n d  T re p p e n s tu fe n
Eine PutzecklSiste (der dies- 

jahrigen Reichsmesse Leipzig) 
schiitzt zuverlassig Mauer- und 
Fensterkanten gegen Beschadigung 
und hilft somit kostspielige Repara- 
turen vermeiden. Sie erleichtert 
gleichzeitig die saubere und gleich- 
maBige Abrundung der Kante. 
Wahrend bisher diesem Zwecke

Bij het schnjven op advertentien wordt men beleefd verzocht »Innen-Dekoration« te vermelden

V

gleich zweckm afiig und schón ist die  

glaserne W and, wenn ein geschlifłenes 

und poliertes Glas Verwendung findeł.

Das ist

Morkę S T
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glatte Bleche dienten, weist diese 
Putzeckleiste verschiedenartige 
Kantenformen auf sowie in die 
Schenkelbleche eingestanzte Ló- 
cher, wodurch eine besonders gute 
Verbindung des Putzes von der 
einen zur anderen Seite gewahr- 
leistet wird. Die Verarbeitung dieser 
Kantenleisten ist sehr einfach und 
hat den Vorteil gróBter Haltbarkeit.

Ein anderer .neuzeitlicher Bau- 
beschlag ist eine Treppenyor- 
stoBschiene aus Stahl oder 
Leichtmetall fiir Kunststein-, Be
ton-, Terrazzo- und Holztreppen- 
stufen. Diese Kantenschienen 
schiitzen die Treppe vor Beschadi- 
gungen und erleichtem auch das 
Besteigen, da sie vor dem Ausrut- 
schen bewahren. Eine Reihe von 
Profilen und Befestigungsarten 
steht zur Auswahl, so daB in jedem 
yorkommenden Fali die Anbrin- 
gung móglich ist.

L e ic h te re  u n d  fe s te r e T o r -  

v e rs c h liis s e

Bisher waren die Verschliisse 
imd Riegel von gróBeren Toren, 
wie z. B. bei Garagen und Hallen, 
ein schwieriges Problem, denn je 
gróBer das Tor war, run so miihe- 
yoller auch die Handhabung. Be
sonders oft yerzog sich das Tor 
trotz oder sogar gerade wegen dieser 
Beschlage, was Schwierigkeiten 
beim VerschluB zur Folgę hatte, 
zumal auch der untere VerschluB- 
kasten obendrein durch Schmutz 
oder Steine unbrauchbar wurde.

Ein neuer, auf der diesjahrigen 
Leipziger Friihjahrsmesse gezeigter 
Beschlag vermeidet nicht nur die 
geschilderten Nachteile, sondem 
yerbraucht auch sehr yiel weniger 
Eisen. Der VerschluB hat an Stelle 
der Treibriegel oben und unten ge- 
federte Hakenfallen, die hinter 
einem Anschlag am Torrahmen 
oder an Decke und FuBboden grei- 
fen. Der Eisenbedarf geht durch 
diese wenigen, aber fest geschmie- 
deten Teile von normal 18 auf 4 kg 
zuriick, zugleich ist auch ein un-

Ein M usterbeisp ie l

fur die Wirkung eines 

schónen Parkefts im 

Raum

Bembć-Parkett

im Emplangssaal der 

Reichskonzlei.

Bembć-Parkett-Fabrik

Jucker & Co. K.-G .,

BAD MERGENTHEIM.

R O B E R T  S C H O E T T L E
Komm.=Ges.

Reichenbach /  Fils 74, W urttem bg.

befugtes Óffnen der Tur erschwert.
Die Handhabung dieses Ver- 

schlusses ist sehr einfach, da beide 
Hakenfallen durch ein diinnes, in 
einem Rohr laufendes Drahtkabel 
yerbunden sind und durch einen 
Tritt auf einen FuBbebel betatigt 
werden. Das Stahlkabel ist nach- 
stellbar. Wahrend des Offnens kann 
die Hakenfalle durch einen Greifer 
hochgehalten werden, um ein 
Schleifen zu yermeiden. Bei mehr- 
teiligen Toren erhalten die Lauf- 
fliigel mit oberer Entlastungsrolle 
unten diesen VerschluB mit Greifer, 
der gleichfalls aus einer Haken
falle unter Federdruck besteht. Ist 
das Tor geoffnet, dann wird durch 
einen zweiten FuBhebel am Lauf- 
fliigel die Falle wieder befreit und 
driickt den Fliigel an die Anschlag- 
schiene fest an.

Der besondere Vorzug dieses Be- 
schlages liegt in seiner Verwendbar- 
keit fiir jede Art groBer Tiir und in 
der erheblichen Eisenersparnis, wei- 
ter in der leichteren und doch un- 
befugten Zugriff erschwerenden 
Handhabung.

F e n s te r f lu g e l z u m  D re h e n  

u n d  K ip p e n

Fur den neuzeitlichen Woh
nungsbau hat die Beschlagindustrie 
Fensterkonstruktionen herausge- 
bracht, die nach Belieben durch 
Drehen oder Kippen geoffnet wer
den kónnen. Die yerhaltnismaBig 
einfache Mechanik, die an Fenster- 
modellen auf der Sonderschau 
*Bau- imd Betriebsbedarf<< der 
Reichsmesse Leipzig im Marz yor- 
gefiihrt wurde, hat schon sehr viel 
Anwendung gefunden, da damit 
wahlweise schnell durchgeliiftet 
oder langsam das Zimmer abge- 
kiihlt werden kann, ohne daB das 
Fensterbrett geraumt zu werden 
braucht. Der Beschlag ist neuer- 
dings zur Vereinfachung der Lager- 
haltung noch insofern verbessert 
worden, ais die Stangen fiir jede 
FenstergróBe jetzt leicht selbst zu- 
geschnitten werden kónnen.

VI
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AS BACH »URALT« iftm it  
£iebC/ 6 o r g fa lt  uni) ©eDulD gebrannter 
SBein. 6 i e  fpurcn Dae an femem pollen 
runDcn S ctn im jt. 6 i e  fdjmecfen Dae an 
kinem  milDcn »n>cinigen< ©efebmatf.

IST DER GEIST DES W EIN ES !

C h e m ie  im  B a u w e s e n

Mehr ais je gewinnt heute die 
Chemie im Bauwesen Bedeutung. 
Es werden Hilfsmittel zur Abbin- 
dung von Zement und Mórtel be- 
nutzt, Frostschutzmittel, um die 
Arbeit auch an kalten Tagen wei- 
terfiihren zu kónnen, Isolierungen 
aller Art, Mittel zur Konservierung 
von Holz, Eisen und Beton, dazu 
kommen noch die Schutz- und 
Farbanstriche aller Art. Die meisten 
der heute benutzten und. weltbe- 
kannten Mittel sind auf der 
Reichsmesse Leipzig erstmalig ge- 
zeigt, sozusagen »gestartet« worden. 
Auf der diesjahrigen Sonderschau 
»Bau- und Betriebsbedarf<< im Ring- 
MeBhaus sah man Dachschutzan- 
striche, Kittmassen und eine faser- 
haltige Spachtelmasse, die fur Re- 
paraturen, Dichtungen und An- 
schliisse bestimmt ist, weiter Tarn- 
farben und silberglanzende Dach- 
lacke.

Bei denMórteldichtungsmit- 
teln ist auf ein Frostschutzmittel 
aufmerksam zu machen, das in 
Mengen von 4—5 kg je cbm zuge- 
setzt, die Weiterarbeit an Stampf- 
beton bei jedem Kaltegrad er- 
móglicht. Andere neue Mittel dieser 
Gruppen sorgen u. a. fur ein Ab- 
binden von Zement innerhalb 4 bis 
5 Minuten. Ausgestellte Schutzan- 
striche aus Bitumengemischen fur 
Beton und Eisen sind, heiB oder 
kalt verarbeitet, unter den schwie- 
rigsten Bedingungen erprobt wor
den, so z. B. auf frischem Putz, 
feuchtem Untergrund, in Trink- 
wasserbehaltern mit Schnelltrock- 
nung. Das gleiche gilt von An- 
strichen fiir den Feuerschutz von 
Holz, fiir Faulnisschutz und ein be- 
sonderes Entschalungsol. Erwahnt 
seien noch Tarnfarben und Mar- 
kierungsanstriche fiir die Ver- 
dunkelung, die heute ganz be- 
sonders interessieren. Nicht minder 
wichtig ist auch ein Anstrich zur 
Beseitigung der Ausbliihungen an 
Bauten, die ohne Schadigung der 
Wandę selbst abgesauert werden.

C h e m is c h e s
E n tro s tu n g s m itte l

Die Entrostung groBer Eisen- 
flachen mit Sandstrahl, Drahtbiir- 
ste, Schmirgel usw. ist ein kost- 
spieliger und langwieriger Arbeits- 
vorgang, der iiberdies auch nur 
dann ganz saubere Oberflachen er- 
gibt, wenn auch Teile des gesunden 
Materials mit dem Rost entfernt 
werden. Ein neues Entrostungs
mittel, das auf der Sonderschau 
»Bau- und Betriebsbedarf« der 
Reichsmesse Leipzig vom 2. bis

NORDDEUTSCHE TAFCTENFAIKIK h O L I C H E l  A BIEIMEE 
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7. Marz zu sehen war, vermeidet 
diese Nachteile mechanischer Ent- 
rostungsverfahren durch chemi- 
sche Wirkung. Mit diesem Ent- 
rosterwird also nicht nur eine ober- 
flachliche Entrostung ohne Mate- 
rialschwachung ermóglicht, sondem 
der Rost aus den ausgefressenen 
Poren gelóst, so daB ein Nachrosten 
unter Lack- oder Ólschichten un- 
móglich ist. Zur chemischen Entro
stung groBer Flachen, wie Kessel, 
wird ein P u 1 v e r verwendet, das man 
mit gewóhnlichem Wasser anteigt 
und auf die zu entrostenden Flachen 
messerriickendick aufspachtelt. Je 
nach Tiefe der Rostschicht wird 
nach 1—24 Stunden die aufge- 
spachtelte Schicht abgeschabt oder 
abgewaschen und reichlich mit 
Wasser nachgespiilt, sodann noch- 
mals zur Sicherheit mit 1—2%iger 
Sodalósung neutralisiert und sofort 
mit Tuchern oder Sagespanen ab- 
getrocknet. Ais fliissiges Kon- 
zentrat wird das Entrostungs- 
mittel mit Wasser im Verhalt- 
nis 1: i bis 1:10 verdunnt je nach 
der gewiinschten Entrostungsge- 
schwindigkeit und der Tiefe der 
Rostschichten. In diesem Bad wer
den die zu entrostenden Gegen- 
stande fiir die Dauer von 10 Minu- 
ten bis 24 Stunden je nach der Bad- 
konzentration und Tiefe der zu ent- 
fernenden Rostschichten belassen, 
danach reichlich mit Wasser abge- 
spiilt und dann zur Sicherheit eben- 
falls mit Sodalósung neutralisiert 
und getrocknet. Auf diese Weise 
chemisch entrostete Flachen blei- 
ben langere Zeit rostfrei und kón- 
nen daher auch nach langeren 
Pausen mit Farbę oder Ol weiter- 
behandelt werden.

D e r  W e g  d es  T o n s

Hohe Tóne zw ischen
łw eichem  W anden

Neben der Elektrizitat und Strah- 
lungsforschung, der Optik und der 
Warmelehre ist die Akustik lange 
Zeit unter den Fachsparten der 
Physik am meisten zuruckgetreten. 
Erst seit einigen Jahren hat man 
sich wieder energischer auch an 
den fiihrenden Stellen der For- 
schung mit den Problemen der 
Akustik befaBt.

Selbstverstandlich stehen da die 
Fragen der *H6rsamkeit« groBer 
Kunststatten und Versammlungs- 
raume, wie der Schallisolation 
von Wohnungen und Kranken- 
hausern im Vordergrund des Inter- 
esses. Man hat z. B. in der Physi- 
kalisch-Technischen Reichsanstalt 
in Berlin besondere Yersuche mit

Ist die Pelikan-Olforbe Sorte 1 Ot, eine Farbę 
fur Kunstler und Liebhaber, fur Meister und 
Schuler. Sie ist kurz und kórperhaft in 
der Konsistenz und besanders leichtzugig 
und geschmeidig im Strich. — Ausfuhrliche 
Druckschrift und Prufungsmuster Stelle ich 
ouf Wunsch gem kostenlos zur Verfugung-
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Schallraumen und schalldichtenden 
Zimmern gemacht. Vor allem aber 
ist es ein uraltes Problem der Bau- 
kunst, wie man schon vom Ent- 
wurf des Architekten an dafiir 
sorgen kann, daB das gesprochene 
Wort oder die Musik in einem Kon- 
zertsaal oder einem Theater nicht 
verschluckt wird, aber auch nicht 
nachhallt, sondem klar und schon 
ins Ohr klingt. Denn nachtragliche 
Einbauten, wie sie sehr oft nótig 
waren und sind, um die Hórver- 
haltnisse in einem Raum einiger- 
maBen ertraglich zu gestalten, sind 
immer nur ein meist recht kost- 
spieliger Notbehelf.

Die langersehnte Bauweise, die 
von vornherein schalltechnischgute 
Eigenschaften gewahrleistet, hat 
nun anscheinend ein deutscher In- 
genieur, der in Kopenhagen lebt, 
Waldemar Oelsner, mit seinen 
Konstruktionen erreicht. Ihm ist 
es gelungen, die verschiedenen 
Bauteile so elastisch mitein- 
ander zu verbinden, daB sich 
Schwingungen nicht innerhalb des 
Bauwerks, also z. B. der Mauern 
fortpflanzen, aber auch nicht von 
den Wanden abgestrahlt werden. 
Die Innenflachen der Raume, die 
schalltechnisch beansprucht werden 
sollen, erhalten eine glatte Ober- 
flache, die aber auf plastisch nach- 
giebiger Unterlage befestigt ist. 
Diese »w e i c h e n Wandę* haben die 
akustisch sehr vorteilhafte Eigen- 
schaft, daB sie die tiefen Tóne stark 
dampfen, die hohen Obertóne da- 
gegen weniger stark abfangen. Das 
ist wichtig, weil die im Raum vor- 
handenen Ausstattungsstiicke und 
auch die Menschen, die einen Kon- 
zertsaal fiillen, die hohen Tóne 
starker absorbieren. Die tiefen Tóne 
erhalten ohne Oelsners Bauweise 
eingroBesUbergewicht; dieweichen 
Wandę aber stellen das natiirliche 
Verhaltnis der verschiedenenKlang- 
komponenten weitgehend wieder 
her. Im iibrigen lassen sich nach 
der Oelsner-Bauweise die Raume 
ganz so ausgestalten, wie das dem 
heutigen Bauempfinden entspricht.

Oelsner konnte seine Bauweise 
bisher an uerschiedenen Festsalen, 
Lichtspieltheatern, Btiros und Woh
nungen erproben und bewahren.

Ein b e w a h r te s  Is o lie r -  

v e r fa h re n

Auf der diesjahrigen Leipziger 
Friihjahrsmesse waren Schnitt- 
modelle zur Veranschaulichung 
eines Bauten-Isolierverfah- 
rens ausgestellt, das mit einer pa- 
tentierten Isolierschicht und einer 
heiB angewandten Isoliermasse ar-

VIII
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beitet, in die wasserdicht impra- 
gnierte Ziegel verlegt werden.

Die bisher ublichen nur i bis 
2 mm starken Einlagen aus Pappe 
werden bekanntlch von Kalk- und 
Ammoniak-Oxyden, die in jeder 
Mauer sind, zersetzt, ebenso werden 
Einlagen von Metallfolien durch 
Oxydation zerstort. Die 7 cm starkę, 
vollstandig dunst- und wasserdicht 
impragnierte Ziegelstein-Isolier- 
schicht des hier gemeinten Isolier- 
verfahrens ist nicht nur gegen alle 
Bodensaure- und Bodenbakterien- 
einwirkungen immun, sondern er- 
weist sich auch infolge der in ihr in 
Abstanden von 25 cm enthaltenen 
Dehnfugen, die mit elastischer 
Isoliermasse ausgegossen sind, so 
elastisch, daB sie allen Senkungen 
des Baues infolge schwerer Lasten, 
der Verdunstung des Mortelwassers 
usw. standhalt.

Die Horizontal-Isolierung 
nach diesem Verfahren wird so er- 
stellt, daB auch der auf der Mauer 
befindliche Verputz gegen auf- 
steigende Feuchtigkeit geschiitzt 
ist. Die Grundwasser-Isolie- 
rung, bei der eine Isolierwanne be- 
reits das Fundament vor Eindrin- 
gen der Feuchtigkeit schiitzt, be- 
steht aus der Horizontal-Isolierung 
iiber dem Unterlagsbeton und einer 
7 bzw. 12 cm starken Anblendung 
nach einem bestimmten Verfahren 
an die Grundmauern. Die Stall- 
Isolierung nach dem Verfahren 
schiitzt nicht nur die Stallmauern 
gegen aufsteigende Grundfeuchtig- 
keit, sondern verhindert auch das 
Eindringen der im Stallinnem ent- 
stehenden Feuchtigkeit in das 
Stallpflaster und halt gleichzeitig 
den Stallboden warm. Die Trocken- 
heit der Stalle ist damit nach auBen 
gewahrleistet, wahrend eine gute 
Stallentliiftung fur die Trockenheit 
im Innem sorgt. Bei der Dehn- 
fugen-Isolierung fiir Brucken- 
und StraBenbauten wird iiber die 
iibliche Dehnfuge in dem Unter
lagsbeton ein Isolierstein eingelas- 
sen und in plastische Isoliermasse 
eingebettet. Uber den Unterlags
beton kommen dann 3 cm starkę 
in heiBer Isoliermasse verlegte Iso- 
lierplatten ais Horizontal-Isolie- 
rung, die allen Erschiitterungen, 
denen eine Briicke oder StraBe aus- 
gesetzt ist, zuverlassig standhalt 
zum Unterschied von den Dehn- 
fugen-Isolierungen mit Blechver- 
schalungen und Blechabdeckungen, 
die wasserdurchlassig sind. Bei 
der Terrassen-Isolierung end- 
lich wird durch eine Sperialdehn- 
fuge im Terrassenanbau vermieden, 
daB bei einer starkeren Senkung
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der schwereren Hauptmauer gegen- 
iiber der leichteren Terrasse die 
Isolierung unterbrochen wird.

Die zu diesem Verfahren erfor- 
derlichen Dichtungsmassen werden 
aus heimischen Rohstoffen, die in 
unbegrenzten Mengen verfugbar 
sind, hergestellt.

Ein z e i t -  und  m a te r ia l-  
s p a re n d e s  A rb e its g e ra t

Die bisher ublichen Holzver- 
schalungen von Betontreppen ver- 
brauchten viel Holz, Nagel und 
auch Arbeitszeit; zudem bereitete 
es oft genug Schwierigkeiten, die 
richtige Steigung innezubalten, 
weil die Stirnbretter sich in den 
weichen Zement eindriicken.

Ein neuer Schalungshalter, 
der aus einem gewinkelten T-Eisen 
besteht und mit einem verstell- 
baren Klemmbacken versehen ist, 
bietet demgegeniiber wesentliche 
Vorteile. Der Schalungshalter (der 
im Marz auf der Leipziger Messe 
zu sehen war) ermóglicht nicht 
nur die Einsparung von Holz und 
Nageln, sondern gewahrleistet auch 
eine genaue Formgebung bei 50% 
Arbeitsersparnis, da die Verscha- 
lung ohne Nagel und Holzkeile 
wesentlich schneller und einfacher 
hergestellt werden kann. Die Scha
lungshalter sind fur jede vorkom- 
mende Auftrittstiefe und somit 
immer wieder verwendbar.

E rp ro b u n g  d e r  n eu e n  
B a u ty p e n

Damit schon gewisse Erfahrun- 
gen fiir das erste Nachkriegsjahr 
und die Verwirklichung des gro- 
Ben Wohnbauprogramms der 
Nachkriegszeit vorliegen, soli 
bereits jetzt damit begonnen wer
den, die Grundrisse eingehend zu 
erproben, ehe sie endgultig ais 
Reichstypen festgelegt werden.

Wie Dr. Wagner, der Geschafts- 
fiihrer des Reichskommissars fiir 
den sozialen Wohnungsbau, mit- 
teilt, wird in der Bausaison 1941 
zunachst mit der Erprobung der 
GeschoBwohnungen angefangen 
werden. Weiterhin sollen auch fiir 
die Wohnformen des Eigenheimes 
und der Kleinsiedlung typische 
Lósungen entwickelt werden, 
ebenso fiir grófiere Woh
nungen rmd gehobene Wohnan- 
spriiche. Diese gróBeren Typen 
werden sich im wesentlichen durch 
das Vorhandensein von mehr 
Wohnraumen unterscheiden. 
Man wird zu Typen kommen, die 
neben den Schlafraumen zwei 
Wohnraume aufweisen, wobei der 
zweite Raum ais Arbeitsraum fiir 
den geistigen Arbeiter gedacht ist.

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

IX
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Durch die Typenentwicklung soli 
also der Wohnungsbedarf beispiels- 
weise eines Offiziers oder hóheren 
Beamten oder Angestellten in se- 
rienmaBigerHerstellung wie bei der 
Arbeiterwohnung gedeckt werden. 
Bei der Typisierung soli ferner an 
den Besonderheiten der einzelnen 
Landschaften nicht yoriiberge- 
gangen werden.

Im einzelnen wird noch festge- 
stellt, daB in der Frage der Wohn- 
kiiche eine Klarung erreicht 
worden sei; in den Gebieten, be- 
sonders im Osten, wo die Wohn- 
kiiche unbekannt sei und abge- 
lehnt werde, kónnten Kochteil und 
Wohnteil durch eine leichte Wand 
voneinander getrennt werden. Im 
Bad soli statt der Dusche auch 
eine Badewanne aufgestellt werden 
konnen. Der Kiihlschrank werde 
durchweg von vornherein zum 
Wohnungsinyentar gehoren. Ab- 
stellraum und Speiseschrank kamen 
zusatzlich zu den MindestmaBen 
des Fiihrererlasses hinzu.

Die Voraussetzungen fiir eine 
serienmaBige Fabrikation 
seien noch bei Wohnungen von 
150 Quadratmeter Wohnflache ge- 
geben. Das staatspolitische Ziel 
miisse fiir eine Zeitlang sein, den 
individuellen Wohnungsbau so- 
weit wie móglich einzuschranken 
und den sozialen Wohnungsbau 
so umfassend wie móglich zu for
dem. Der Umfang der Normen 
miisse viel weiter gehen, ais man 
sich gemeinhin vorstelle. Auf den 
Gebieten der wirtschaftlichen Fer- 
tigung und der Baumaschinen gebe 
es noch sehr groBe Mbglichkeiten. 
Da die Bewirtschaftungskosten 
einer Wohnung im Verhaltnis zur 
angestrebten Miete heute noch 
ziemlich hoch sind, hat der Reichs- 
kommissar auch in dieser Frage 
eine Untersuchung angeordnet, um 
die angestrebte Verbilligung der 
Miete zu erleichtern.

Eigene Niederlogen in: Dresden-A 1, SchloBstr. 36 und Prager Str. 35 
leipzig C 1, Goethestrafle 6 • Berlin W 50, Budapester StraBe 42
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D ie  E rh e b u n g  v o n  A n -  
l ie g e r b e it r a g e n  in  F o rm  

d e r  A n lie g e r r e n te

Die Gemeinde kann die Anlieger- 
beitrage nach dem Gesetz iiber die 
Zahlung und Sicherung von An- 
liegerbeitragen in Form der An
liegerrente erheben. Ob die Ge
meinde yon dieser reichsgesetz- 
lichen Ermachtigung Gebrauch 
machen will, ist ihrem pflicht- 
maBigen Ermessen iiberlassen. Die 
Gemeinde kann durch eine ein- 
fache, an den Beitragsschuldner ge- 
richtete Verf iigung, also ohne Ande- 
rung des Ortsstatuts, den Anlieger- 
beitrag in der Weise stunden, daB
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er ais Anliegerrente zu entrichten 
ist. In der Verfiigung sind die Lauf- 
zeit der Anliegerrente, die hóch- 
stens 10 Jahre betragen darf, sowie 
die Hóhe und der Zeitpunkt der 
Falligkeit der Rentenleistungen zu 
bestimmen. Diese Rentenleistungen 
stehen wiederkehrenden Leistun- 
gen gleich, d. h. in der Zwangsyer- 
steigerung genieBen nur die laufen- 
den Teilbetrage sowie die Riick- 
stande aus den letzten zwei Jahren 
vor der Beschlagnahme das Vor- 
recht aus § 10 Abs. 1 Nr. 3 ZVG. 
Ausdriicklich ist vom Gesetz fest- 
gestellt, daB ein vor dem Inkraft- 
treten des Gesetzes von einer Ge
meinde ausgesprochener Verzicht 
auf das Vorrecht aus § 10 Abs. 1 
Nr. 3 ZVG. wirksam ist, wenn fiir 
den Anspruch auf den Anlieger- 
beitrag vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes eine Sicherungshypothek 
eingetragen worden ist. Wirksam 
ist ferner auch eine Erklarung der 
Gemeinde, durch die einem Grund- 
stiicksglaubiger der Vorrang vor dem 
Recht aus der óffentlichen Grund- 
stiickslast eingeraumt wird, wenn die 
Erklarung vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes abgegeben worden ist.

Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
hat man sich in der Praxis dadurch 
geholfen, daB die Gemeinden gegen 
Bestellung einer nachstelligen Si
cherungshypothek auf den Vor- 
rang der Anliegerbeitrage verzich- 
tet oder einen Riicktritt im Rangę 
hinterandere Grundstiicksglaubiger 
yereinbart haben. Gegen dieses 
Verfahren bestehen aber im Hin- 
blick auf die Rechtsprechung der 
ordentlichen Gerichte rechtliche 
Bedenken. Dem mehrfach geauBer- 
ten Wunsch, diesem Verfahren eine 
gesetzliche Grundlage fiir die Zu- 
kunft zu schaffen, konnte nicht 
entsprochen werden.

Vielmehr muB grundsatzlich dar- 
an festgehalten werden, daB die 
óffentlich-rechtlichen Forderungen, 
die der Allgemeinheit auf Grund 
ihrer Aufwendungen zur Erhóhung 
des Grundstiickwertes zustehen, 
vor den Forderungen der privat- 
rechtlichen Grundstiicksglaubiger 
zu befriedigen sind.

Voraussetzung fiir die Anwen- 
dung der Anliegerrente ist, daB der 
Anliegerbeitrag nach den landes- 
rechtlichen Vorschriften ęffent- 
liche Grundstiickslast ist. Die Vor- 
schrift bezeichnet die Zubilligung 
der Anliegerrente ais Stundung. 
Daraus ergibt sich, daB die landes- 
rechtlichen Vorschriften iiber die 
Stundung, insbesondere auch, so- 
weit sie die Verzinsung regeln, An- 
wendung finden. Der Charakter

In writing adyertisers, please refer to “Innen-Dekoration’
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der Anliegerrente ais Rente er- 
fordert, daB die einzelnen Renten- 
leistungen gleich hoch sind. Werden 
daher Zinsen eingerechnet, so ist 
die Berechnung so vorzunehmen, 
daB sich gleich hohe Einzelrenten- 
betrage ergeben. Innerhalb der 
Laufzeit kann die Rente beliebig 
in Einzelrenten eingeteilt werden. 
Es sind also z. B. jahrliche, halb- 
jahrliche, vierteljahrliche, monat- 
liche Einzelleistungen móglich. Die 
Hóhe und die Falligkeit der ein
zelnen Rentenleistungen miissen 
bereits bei der Zubilligung der An
liegerrente bestimmt werden. Da
durch sollen namentlich im Hin- 
blick auf die Beleihung klare Ver- 
haltnisse geschaffen werden. Ha.

G e s u n d h e it  a u s  d e r  
S te c k d o s e

Von den vielen elektromedizini- 
schen Heilgeraten, die kranken und 
gesunden Menschen Heilung, Lin- 
derung und Kraftigung bringen, ge- 
hórt mit an erster Stelle die kiinst- 
liche Hóhensonne. Seit ihrem 
Aufkommen, das sind ietzt etwa 35 
Jahre her, hat sie unzahligen 
Menschen die ersehnte Heilung ge- 
bracht, sie hat Kranke von ihren 
Leiden befreit und Gesunden 
Kraft und Starkung fiir ihren tag- 
lichen Berufskampf gegeben. Dabei 
braucht man keine Vorkenntnisse, 
um die Hóhensonne zu bedienen, 
durch eine einfache Schalterdre- 
hung flammt der Lichtbogen auf, 
und nach etwa 2 bis 3 Minuten ist 
die volle Lichtstarke erreicht — die 
Bestrahlung kann beginnen. Die 
Technik kann dem Menschen wohl 
kaum Einfacheres bieten — Gesund
heit aus der Steckdose!

Die Konstruktionen der Hóhen- 
sonnen sind in den letzten Jahren 
bedeutend verbessert worden. 
Wir wollen nur den neuen Quarz- 
brenner mit festen Oxydelektroden 
und automatischer Ziindung nen- 
nen, wodurch das friiher erforder- 
liche Kippziinden der Brenner fort- 
fallt. Die Ziindung erfolgt jetzt 
durch Schalterdrehung wie bei 
einer Gliihlampe. Ferner wollen 
wir uns des verstellbaren Verstar- 
kungsreflektors erinnem, wodurch 
die Ultraviolett-Intensitat bedeu
tend gesteigert werden kann. Auch 
der Stromverbrauch ist gegeniiber 
friiheren Modellen wesentlich ge- 
ringer, betragt er doch jetzt nur 
0,3 kW gegeniiber friiher 0,4 kW. 
Die praktische Lebensdauer der 
Brenner S 300 belauft sich auf etwa 
800 Brennstunden, das ist eine sehr 
lange Zeit, und nach dieser kann 
man diese wieder regenerieren las- 
sen. Der AnschluB der Hóhensonne 
erfolgt an jede Lichtsteckdose. Die 
Betriebskosten sind denkbar ge- 
ring; selbst bei einem sehr hohen 
Strompreis von 40 Pf. kWh kostet 
eine zehnminutige Bestrahlung nur 
etwa 2 Pfennig. Billiger kann man 
sich Gesundheit nicht kaufen.

Zum Einhalten der richtigen Be- 
strahlungszeiten dienen Bestrah- 
lungsmesser, das sind Wecker, die 
von 1 bis 10 oder auch bis 30 Minu
ten anzeigen. Bei den neusten Mo
dellen ist dieser Bestrahlungsmesser 
an der Hóhensonne angebracht. L.
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•BUCK IN DEN WOHNRAUM MIT WINTERGARTEN. HOLZWERK: MAKASSAR MATT MIT POL1ERTEM AMARANTHOLZ

R A U M G E S T A L T E R I S C H E  P H A N T A S I E
1NNENEINR1CHTUNGEN DES ARCH1TEKTEN OSKAR R1EDEL-W1EN

Die Aufgabe, ein Eigenwohnhaus in ganzer Pla- 
nung zu erstellen, AuBen- und Innenbau ais ein- 

heitlichen Organismus auf bestimmte Wohnzwecke 
hin zu gestalten, redet den Architekten in idealer 
Weise an. Sie ruft ihn zu freier, schopferischer Arbeit 
auf, bei der ihm alle wesentlichen Elemente in die 
Hand gegeben sind. Ganz anders liegen die Falle, wo 
er einem vorhandenen tektonischen Schema einen 
neuen W ohngeist einpragen oder gar den Bedingun- 
gen der Mietwohnung eine persónliche Heimstim- 
mung abgewinnen soli.

Solcherart waren samtliche Aufgaben, die sich in 
der hier folgenden Bilderreihe nach Arbeiten des su- 
detendeutschen Architekten O s k a r  R i e d e l  darstel- 
len. Sie umfassen sieben verschiedene Objekte und 
zeigen eine Phantasie am W erk, die iiber eine Fiille 
von Mitteln verfugt und mit ihnen eine bis ins 
kleinste durchgefeilte Prazisionsarbeit leistet. Vor- 
handenes erhalt durch Yerbindung oder Gliederung

eine veranderte Bedeutung, einer objektiven Raum- 
enge wird etwas Festliches und Behagliches an Raum- 
weite abgewonnen. Greifbar zeigt sich der Gewinn, 
der aus solchen MaBnahmen hervorgeht, schon in dem 
Vorzimmer einer Olmiitzer W ohnung (Abb. S. ioo). 
Zwei niedere, streng kubisch gefaBte Schranke aus 
Larchenholz waren vorhanden, getrennt durch eine 
Tur. Der Architekt gab ihnen einen bis zur Decke rei- 
chenden Uberbau von gleicher Tiefe und lieB dazwi- 
schen einen nischenartigen Raum, der bei etwas vor- 
gezogener Riickwand ein reizvolles Aufstellfach fiir 
schónes altes Metallgerat bildet. Der bescheidene Vor- 
raum , der mit seinem blaBgrunen W andton und dem 
roten Bodenlaufer auch farbig erfreulich ist, ha t durch 
die Durchbildung der Langswand sehr gewonnen.

Zur gleichen Olmiitzer W ohnung gehoren die in 
den anschlieBenden Bildern gezeigten Raume (Abb. 
S. 101-102). Es handelt sich hier um ein altes, weit- 
raum ig gebautes W ohnhaus, das durch eine neue

1941. IV. i
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Innenausstattung auf die Linie zeitgemaBer Wohn- 
form zu bringen war, da ein Neubau zum gegenwar- 
tigen Zeitpunkt nicht in Frage kam. Der Architekt 
zerlegte einen GroBraum durch einen verglasten Win- 
tergarten in zwei Teile, von denen der eine ais Wohn- 
und Gesellschaftszimmer (Abb. S. i o i ) , der andere ais 
Speisezimmer dient. Ein dichter Vorhang hinter dem 
W intergarten erlaubt die vollstandige Trennung der 
beiden Teile. Finden groBere Gesellschaften statt, so 
bilden sie bei offenem Vorhang einen weitraumigen 
Zusammenhang, in welchem die Glasgehause des

W intergartens mit ihrer eingebauten Innenbeleuch- 
tung eine fesselnde Einzelheit darstellen. Die Wand 
des Gesamtraumes ist mit sahnefarbigen Pragetape- 
ten in Rohputzstruktur bekleidet; der altblaue Vor- 
hang, die Polsterbezuge in Beige und Terrakottrot ver- 
binden sich mit dem W andton zu einem edlen Farben- 
akkord. Das Holzwerk besteht aus mattiertem Makas- 
sar in Verbindung mit poliertem Amarantholz; die 
Beschlage sind handgeschmiedet.

Bei dem folgenden Objekt, der W ohnung der San- 
gerin F. M., war die Aufgabe gestellt, ein Landhaus

w o h n u n g  der

SANGER1N F. M.

OSKAR R1EDEL .GEOFFNETE HAUSBAR. INNEN: M1ROPAKGLAS MIT SPIEGELYERKLEIDUNG
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WOHNUNG F.M. .BUCK VON DER HEIMBOHNE AUF DEN GASTERAUM. IM RESONANZBODEN: EINGEBAUTER LAUTSPRECHER

im Altvatergebirge zur behaglichen Behausung einer 
Kiinstlerin zu machen, die durch ihren Beruf oft auf 
den Konzertpodien der GroBstadte zu stehen hat. Das 
Haus ist von sehr bescheidenen Abmessungen, es 
waren lauter kleine Innenraum e gegeben. Um gleich- 
wohl zu einer gewissen W eitraum igkeit zu kommen, 
nahm  der Architekt eine Reihe von Zwischenwanden 
heraus, wodurch zunachst unverhaltnismafiig lang- 
gestreckte, im Hochstfall nur etwa 4,50 m breite 
Raume entstanden. Dies sind auch die Bedingungen 
des Raumes, der in den Abbildungen Seite 103 bis 
105 erscheint. Er empfing eine Unterteilung durch 
Vorhange, herabgezogene Plafondelemente und flach 
an die W and gestellte Schranke und gliederte sich so 
in verschiedene Abschnitte von individuellem Raum- 
wert, wobei jedoch die Móglichkeit, ais ungeschiede- 
ner Gesamtraum zur Geltung zu kommen, bestehen 
blieb. Entsprechend dem W unsche der Bewohnerin 
erhielt das wichtigste Reąuisit der Berufsausiibung, 
der Fliigel, einen betonten Platz (Abb. S. 105). Dieser 
Platz wurde zugleich so eingerichtet, daB er sich durch 
einen schweren Seidenvorhang ais Ubungsraum ab-

schliefien lafit. Eine wesentliche Aufgabe blieb es, 
trotz der Raumenge eine gute Akustik sicherzu- 
stellen. Diesem Zwecke dient vornehmlich der Reso- 
nanzboden, der ais heruntergezogener Deckenteil die 
beiden W andschranke im Zuhórerabteil iiberlagert; 
er trag t an der Stirnseite einen eingebauten Laut- 
sprecher (Abb. oben). Der eine W andschrank ist 
(vgl. Abb. S. 103) ais Hausbar eingerichtet; sein 
rechter Turfliigel, innen mit Glaserregalen besetzt, gibt 
beim Aufklappen das mit Miropakglas und Spiegel- 
riickwand ausgestattete Flaschenfach frei und lóst 
automatisch die Innenbeleuchtung aus. -  Ahnlich 
im Thema und doch abweichend in der besonderen 
Aufgabenstellung erscheint der W ohnraum  einer 
alleinstehenden Damę (Abb. S. 106 —108). Das Mo- 
biliar sollte so gestaltet werden, daB sich mit ihm 
auch bei W ohnungswechsel jederzeit ein gutes, be- 
hagliches Raumbild ohne Vorwalten des Schlafzim- 
m erhaften erzielen lieB. Daraus ergab sich die Not- 
wendigkeit, die Einzelstiicke nach Form, MaB und 
Struktur so aufeinander abzustimmen, daB sie unter 
den verschiedensten Raumbedingungen ein sinnvolles
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Gefiige bilden konnten. Der Architekt trug dem haupt- 
sachlich in der Weise Rechnung, daB er die tischhohe 
Bettzeuglade mit den Metallstangengriffen (Abb. 
S. 107) in Lange und Tiefe mit den beiden niederen 
W aschetruhen(Abb. S. 106) beimFenstergleichsetzte. 
Bei ungiinstigen Raumverhaltnissen kónnen letztere 
auf die Bettzeuglade gestellt werden und erreichen 
dann genau die Hóhe der Kleiderschranke, so daB sie 
mit diesen eine geschlossene Schrankgruppe bilden.

In dem vorliegenden Falle fungiert die Bettzeuglade 
(vgl. Abb. S. 108, halb aufgekippt) ais ein raumteilen- 
des Element, das den beim Fenster gelegenen Schlaf- 
und W ohnabteil abgrenzt und der tagsiiber ais Sofa 
dienenden Couch eine feste Riickwand gibt (vgl. Abb. 
S. 107, wo zugleich der AnschluB des zweiten Raum- 
teils mit den Kleiderschranken erkennbar w ird). Der 
Schlaf- und Wohnteil ist behutsam auBer Reichweite 
der Zimmerturen und ihrer vielbenutzten Yerbin-

Aufnahmen: Wemcl

ARCHITEKT OSKAR RIEDEL-W1EN .OBUHGSRAUM MIT KLEINER BOHNE IM HEIM DER SANOER1N F.M.«
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•BUCK AUF DEN SCHLAFTEIL DES DAMEN-WOHNRAUMS. WANDĘ: BLASSGRON, POLSTER: HELLGRUND1GES DRUCKLEINEN

dungswege geriickt. Auf den zwischen den Kleider- 
schranken und der Bettzeuglade vorgesehenen Tren- 
nungsvorhang, der die Schlafecke noch besser abgren- 
zen wurde, wurde aus Griinden der heute gebotenen 
sparsamen Gewebeverwendung einstweilen verzich- 
tet. Die Couch miBt 2,20 auf 1,20 m ; sie steht dem 
groBen Fenster parallel und zeigt mit ihren abge- 
spreizten FuBstutzen und ihren Stabgitterwangen 
eine anmutig-leichte Form. An ihr Kopfende schlieBt 
sich ein zierliches Kombinationsmóbel an, das ais 
Nachttisch und Frisiertisch zugleich dient; dazu ge- 
hórt der von einer Stahlstange getragene, drehbare 
Spiegel mit seiner im Rahmen eingebauten Soffitten- 
beleuchtung. An der gegeniiberliegenden W and haben 
die erwahnten W aschetruhen Platz gefunden (Abb. 
S.106). Neben ihnen steht ein etwas hóheres Schrank- 
gehause, in dem die Nahmaschine und verschiedene 
Laden fiir Nahbedarf untergebracht sind. W arm  und 
behaglich schlieBt sich das Ganze zusammen, reich 
m it Tageslicht versorgt, durch schóne Teppiche be- 
lebt, auch m it einer eignen Lichtąuelle, einer Ampel 
an der Zimmerdecke, ausgestattet. Die Mobel wurden 
in Kirschbaumholz in Verbindung m it m attiertem

NuBholz ausgefiihrt. Der W andton ist blaBgriin; der 
abknópfbare Polsterbezug besteht aus hellgrundigem 
Kettendruckleinen. -  Das folgende W ohn-Schlaf- 
zimmer einer Damę (Abb. S. 109-112, dazu Grund- 
riB S. 113) stellte insofern eine besonders schwierige 
Aufgabe, ais in einem Raum von 4 mai 4,40 m Boden- 
flache Schlafstelle, Sitzplatz, Kleider- und Wasche- 
schrank, Handbiicherei, Ankleidespiegel, Nachttisch, 
Frisier- und Schreibtisch unterzubringen waren; da- 
bei sollte aber mit Hinblick auf haufigen Besuch auch 
ausreichend Platz fiir freie Bewegung bleiben. Es ist 
klar, daB hier m it allen Finessen technischer und 
psychologischer Art gearbeitet werden muBte, zumal 
jede der 4 Zimmerwande mindestens eine Tiir- oder 
Fensteróffnung aufwies. Das Problem, Schlafplatz 
und Schranke so anzuordnen, daB diese móglichst 
wenig Wandfeld und Bodenflache kosteten, lóste der 
Architekt durch innige Verschrankung dieser Be- 
standteile. Er stellte die Schranke senkrecht zur 
W and und legte zwischen ihnen mit Hilfe einer 
Sperrholzblende eine behagliche Koje fiir die Couch 
an (Abb. S. m - 1 1 2 ) .  Damit entstand zugleich auf 
der rechten Seite eine mit einem Vorhang verschlieB-
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OSKAR RtEDEL »AUS DEM WOHN-SCHLAFRAUM. BETTZEUO- UND KLE1DERSCHRANK, GEOFFNET

bare Garderobennische (Abb. S. 112). Die Ruckwand 
der Koje wurde m it einer phantasieanregenden Sa- 
lubra-Dekortapete bekleidet; in die Decke dariiber 
wurde eine indirekte Beleuchtungsanlage eingebaut; 
die Couch selbst ist m it einem erbsgriinen Hand- 
webestoff bezogen. Der Schrank am Kopfende der 
Couch enthalt oben ein kleines Regal fur die erwahnte 
Handbiicherei; darunter befindet sich eine Fach- und 
Schubladenausteilung ais Ersatz fur die Ablegefla- 
chen des Nachttisches. In einem schmalen Spalt, der

zwischen diesem Schrank und der Fensterwand ver- 
blieben ist, sind verschiedene Hilfsgerate unsichtbar 
untergebracht (vgl. hierzu Abb. S. 1 0 9 -n o ) .  So 
kann aus diesem Spalt ein viereckiger Rahmen aus- 
gefahren werden, der eine abklappbare Servierplatte 
enthalt; dahinter laBt sich ein zweiter, hóherer R ah
men mit verspiegeltem Fliigel herausfahren, der ais 
Ankleidespiegel dient und in jede beliebige Lagę ein- 
zuschwtnken ist. So wurde hier m it Hilfe neuzeitlicher 
Technik die Raumenge in ihrer Auswirkung erfolg-
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•AUSGEFAHRENE SERYIERPLATTE IM DAMEN-WOHN- UND SCHLAFZ1MMER« ENTW. OSKAR R1EDEL

reich bekampft. Der Frisier- und Schreibtisch fand 
seinen Platz in der Ecke zwischen den zwei Fenstern, 
ein anmutig-rhythm isch gestaltetes Stiick von feiner 
Linienfiihrung. Zu ihm gehórt ein Polstersessel mit 
apartem FischflossenfuB. Ein groBer handgewebter 
Teppich aus ockerfarbigen Rohwollabfallen mit 
terrakottrotem  Rand deckt den Boden; andre Raum- 
farben sind das BlaBgriin der Wandę, der freundlich- 
helle Holzton der Kirschbaummóbel und die Buntheit 
des Flechtwerkes, m it dem die Heizkórper verkleidet

wurden. Aus dem GrundriB S. 113 ist zu erkennen, 
daB neben den Móbeln noch ein relativ betrachtlicher 
Bewegungsraum frei geblieben ist. -  Eine besonders 
schóne Lósung fand der Architekt schlieBlich fiir die 
Aufgabe, in der W ohnung Dr. G. M. zu Troppau einen 
Raum ais Kinderzimmer auszubauen (Abb. S. 1x4 
bis 117, dazu GrundriB S. 113). Giinstige Bedingun- 
gen lagen hier insofern vor, ais der Raum nach Sii- 
den liegt und ausreichend geschlossene Wandfelder 
bietet. Das Programm yerlangte: Schlafstatte und
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.SITZ- UND SCHLA FN1SCHE* POLSTER: ERBSGRONE HANDWEBE, WANDĘ: ZARTGRONE SALUBRA

Tagesaufenthalt fiir 2 Jungen im Alter von 6 und 
2 Jahren, und dies in einer Gestaltung, die auch fiir 
die spateren Jugendjahre und dariiber hinaus ais 
U nterkunft fiir Gaste brauchbar bleiben sollte. Der 
Architekt legte in einem Winkel eine behagliche 
Sitzecke mit Holzbanken (Riick- und Sitzpolster lose 
aufliegend) an (Abb. S. 114). Beiderseits der Ein- 
gangstiire (links) fanden Kleider- und Wasche- 
schranke m it Holzschiebetiiren Aufstellung. Der eine 
davon steht an der W and, der andere ragt in den

Raum vor und bildet die »Aul3enmauer« der ais Raum 
im Raum gestalteten Schlafnische. Sie enthalt die 
beiden Betten und hat ihren Eingang von der Zim- 
mermitte her, gegen die sie mit einer Front von 
2 Universalschranken abgeschlossen ist (Abb. S. 115, 
116). An diesen Schranken und in der Schlafkajiite 
selbst ist durch alle móglichen Kleinnischen, Schub-, 
Klapp- und Zugvorrichtungen fiir den Unterbrin- 
gungsbedarf spaterer Jahre vorgesorgt. Eine beson- 
ders sorgsame Dnrchbildung erfuhr der rechtsseitige

I
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EINGEBAUTER KLEIDER- UND WASCHESCHRANK IM WOHN- UND SCHLAFRAUM EINER DAMĘ

Universalschrank. Oben mit m att geblasenen Glas- 
schiebetiiren verschlossen, hat er im Unterbau links 
eine Holztiir, dereń Innenseite ais Schultafel dient 
und eine Kinderschreibplatte mit dahinterliegendem 
Rechenschieber freigibt, wahrend die rechte Tur eine 
normale Schreibklappe sowie eine regelrechte Schreib- 
schrankausstattung verbirgt. Die Móbel sind mit 
Schleiflack behandelt, heli pfirsichfarbig mit orange- 
roten Kanten und einer Sockelbekleidung aus grauem 
Korklinoleum. Die Wandę sind blaBblau, die Vor-

hange ecrufarbig mit blauen und orangenen Tupfen; 
die abknópfbaren Polsterbeziige bestehen aus Druck- 
leinen m it W ilhelm-Busch-Motiven. Die Einrichtung 
trag t natiirlich auch der Móglichkeit Rechnung, daB 
sich die Kinderschar vermehrt. In diesem Falle wird 
die Sitzecke, so wie sie ist, gegen das Terrassenfenster 
vorgeriickt. Der dadurch verdrangte niedere Spiel- 
zeugschrank (Abb. S. 114 rechts) wird zur Riickwand 
der nun frei im Raum stehenden Bankhalfte, und in 
die vormalige Sitzecke kommt ein weiteres Bett. -
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GRUNDRISS DES DAMEN-WOHN- UND SCHLAFRAUMS S. 109/112

VON D E R  » P L A S T I S C H E N  K R A F T «

Das griechische W ort 9plassein« bedeutet »gestal- 
ten, formen«, und die plastische Kraft, die wir 

dem Menschen zuschreiben, ist nichts andres ais Aus- 
druckskraft oder Bildekraft. Nur meinen wir mit die
sem W ort weniger das bewuBte Formtalent des Kiinst- 
lers, ais vielmehr die absichtslos wirkende Macht, mit 
der sich unser Wesen in unsrer dinglichen Umwelt 
auszupragen pflegt. W ir brauchen das nicht mit Wil- 
len anzustreben. Im Gegenteil. Je weniger wir darauf 
bedacht sind, unsre Umgebung nach unsrem Naturell 
zu formen, desto gewisser kommt es, gerade mit sei- 
nen verborgensten Heimlichkeiten, in unsrer Woh- 
nung, Kleidung, Sprechweise zum Ausdruck. Die 
Ktinstlermahne entsteht nicht aus Nachlassigkeit 
oder gar aus praktischen Erwagungen, sondem aus 
dem unwillkiirlichen Drang, in freiflatternden Endi- 
gungen einen seelischen Schwung, eine souverane 
GroBziigigkeit des Gemiits auszuleben; und so flattert 
nicht nur die Mahne, sondern mit ihr die Halsbinde, 
der Mantelfittich und die W eltanschauung. Beim 
Haltungsmenschen preBt sich nicht nur der Rock 
glatt an den K órper; er hat auch schnittig gebiigelte 
Urteile im Mund, kurzgeschorenen Rasen im Garten 
und eine erstickende Ordnung im Biicherschrank. 
Um einen bestimmten Menschen her sieht m an in 
allem, was er besitzt und tut, stets dasselbe »>Orna- 
ment« entstehen. Das kann im einen Fali ein heiterer 
Schnórkel, im andern ein rechter Winkel, im dritten 
ein fahriges Krikelkrakel sein: immer wird es ein 
Inneres sein, das nach auBen drangt. Baudelaire 
wandte das einmal humorvoll auf sein Volk und seine 
Zeit an. »In Frankreich«, schrieb er, »tragt jeder Ge- 
danke einen Schnurrbart« -  und er meinte damit jenes 
flotte SelbstbewuBtsein, jenes Gezwirbelte, Gewichste,

Pomadisierte, das fur die franzósische Lebensregung 
unter dem dritten Napoleon in der Tat neckisch be- 
zeichnend ist. Um den einen Menschen her wird alles 
organisch, leicht, bliihend, um den andern breitet sich, 
selbst bei gleichem Ausgangsmaterial, verdrieBliche 
Diirre aus -  und wer hatte nicht schon beobachtet, 
wie gerade gewisse intimste Wesensziige, leise Ver- 
schobenheiten und Widerspriiche m it iiberraschender 
Prazision sich in der Umwelt ihres Tragers weithin 
sichtbare Zeichen schaffen? Da sieht man die Klei
dung einer Frau stets jene kleine Notę einer schrillen 
Unstimmigkeit hervorkehren, die dem falschen Gel- 
tungsbediirfnis in ihrer Seele entspricht; ist’s nicht 
der Hut, so ist’s der Schuh, ist’s nicht der Giirtel, so 
ist’s die Handtasche; und stets laufen die gleichsin- 
nigen Zeichen durch ihre Art des Wohnens, des Spre- 
chens und Auftretens. Diese unwillkiirlich wirkende 
plastische Kraft in uns ist es, die namentlich unsrem 
Heim stets die letzte, die bestimmende Fassung gibt. 
Und so ist die Frage einer wahren W ohnkultur im 
letzten Punkte unlóslich m it der Frage der seelisch- 
geistigen Kultur verkniipft. Die W irkung des »Ge- 
schmacks« — der ohne Zweifel erzogen werden kann 
-  andert an dieser Sachlage nicht allzuviel. Wie viele 
Menschen gibt es, die bei roh gebliebenem Geist und 
unharmonischem Gemiit sich eine betrachtliche Ge- 
schmackskultur angeeignet haben! Sie wissen asthe- 
tische Verstófie in der Heimgestaltung zu meiden — 
aber unfehlbar werden sie ihr asthetisches Feingefiihl 
so vortragen, daB es erkaltet durch Uberspitzungen 
und seelenloses Haften am AuBerlichen. -  w.M.

K1NDERZIMMER-ORUNDRISS 

(ABBILDUNGEN: S. 114/117)
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ES IST KEIN ZUFALL, daB innerhalb derm oder- 
nen A rchitektur das Einfamilienhaus am friihe- 

sten und vollkommensten zur Reife kam. Denn inihm  
hat sich die grundlegende Bauidee der Gegenwart, das 
Haus ais geschlossene, organische Einheit, am freie- 
sten entwickeln kónnen. Das Einfamilienhaus ist 
nicht genotigt, in einer Strafienzeile kram pfhaft zu 
»reprasentieren«. Es kennt keine einseitig betonte Fas- 
sade, keine vernachlassigte Hinterfront, es kennt auch 
keine MiBbildung des Innern infolge eines Zusam- 
mendrangens der Hauptraum e an der StraBenseite -

sondern ihm ist eine lebendige, ausgearbeitete Kór- 
perlichkeit, rundplastisch nach auBen, organisch 
sinnvoll im Innern, zum Gesetz gemacht. Damit ent- 
spricht es in seinen Bedingungen am meisten dem 
modernen Gestaltungs- und Schónheitsbegriff, der 
iiberall an eine lebensvolle Verbindung von Natur und 
Form, von innerem Gehalt und wahrem Ausdruck 
denkt. Am Einfamilienhaus hat sich der moderne 
Baugeist seine Sporen verdient, ist er seiner Prin- 
zipien sicher geworden und so erstarkt, daB er sich 
dann auch vor groBeren Aufgaben bewahren konnte.

TREPPENAUFGANG DER WOHNUNG DR. G. M.-TROPPAU. ENTW. ARCHITEKT OSKAR R1EDEL
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»AUS DEM FROHSTQCKSZIMMER« Z1RBELK1EFER MIT HANDGESCHM1EDETEN E1SERNEN BESCHLAGEN

Felderteilung bedecken das Eichenparkett des FuB- 
bodens. Fiir Tischdecken, Fenster- und Tiirvorhange 
wurde handgewebtes Leinen in verschiedenen Mu- 
sterungen verwendet. Ais Lichttrager dient ein Kron- 
leuchter mit derben und doch schnittig geformten 
Holzspeichen; dazu kommen schmiedeeiserne Wand- 
arme, denen schone Altdelfter Teller ais Reflektoren 
dienen. Die breite ruhige Wandflache zwischen Bank 
und Deckbalken ist auBerdem mit gerahmten alten 
Farbstichen geschmiickt, und auf W andborden und

sonstigen Abstellflachen stehen schone Erzeugnisse 
alten Kunsthandwerks zur Schau. -  Ein vorhangver- 
schlossener Tiirdurchgang fiihrt zum anstoBenden 
Fruhstuckszimmer (Abb. S. 126-128). Hier herr- 
schen die edlen, sonnigen Goldtone des naturbelasse- 
nen Zirbelholzes, das fiir alles Holzwerk des Raumes 
verwendet wurde. Ein schones, dabei denkbar schlich- 
tes Einzelstiick ist die niedere Sitztruhe unter dem 
Tellerbord (Abb. oben). D erm arkige Stollenbau weist 
auf alteste deutsche Yorbilder der gotischen und
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sogar romanischen Zeit zuriick, ebenso die handge- 
schmiedeten Eisenbeschlage und die Flachschnitt- 
ornamente nach natursymbolischen Motiven. Noch 
festlicher kommen die natiirlichen schmiickenden 
Eigenschaften des Zirbelholzes bei der Anrichte (Abb. 
unten) zur Geltung; m an kann bei diesem Móbel 
fast an eine mit kostbarer Marąueterie geschmiickte 
Kommode des hofischen Barock denken. Die nischen- 
artige Wandóffnung iiber der Anrichte ist eine un- 
mittelbar zur Kiiche fiihrende Durchreiche; zu ihrem

VerschluB dienen Holzladen und ein zierliches 
schmiedeeisernes Gittertiirchen. Der Bankwinkel 
zwischen Fenster und Durchgangstiir (Abb. S. 126) 
zeigt die kraftige Schemelform der Stiihle, die Struk
tu r des Tisches m it den gedrehten Stiitzen und der 
klar hervortretenden Verzapfung der Zargen. -  Das 
Berghaus der f# auf dem Sudelfelde ist 1937/38 er- 
richtet und im Krieg alsbald zu ehrenvollem Dienst 
ais Erholungsheim fiir verwundete oder genesung- 
suchende Kameraden der W affen-f# berufen worden.

BERGHAUS DER f f  AUF DEM SUDELFELD .ANRICHTE IM FRQHSTQCKSZIMMER MIT DURCHREICHE.
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M e r k b la t t  fu r  A u fs te llu n g  
e in e s  G ra b m a le s  und  d ie  
A u s g e s ta ltu n g  d e r  G ra b -  

s ta tte

Bearbeitet vom ArbeitsausschuB 
fiir Friedhof und Denkmal bei der 
Reichskammer der bildendenKiinste

1. Denke daran, daB Friedhof und 
Denkmal seit Jahrtausenden die 
Empfindungstiefe und die Gestal- 
tungsfahigkeit eines Volkes kenn- 
zeichnen. Fiir die Gegenwart, dereń 
GróBe nach dem Willen des Fiihrers 
in besonderem Mafie in den Werken 
der Kunst zum Ausdruck kommen 
soli, ergibt sich die Verpflichtung, 
auch dem Grabmal die Aufmerk- 
samkeit zuzuwenden, die seiner Be- 
deutung ais Ausdruck der Zeit ent- 
spricht, in der es entstanden, und 
der Persónlichkeit, dereń Andenken 
es gewidmet ist. Du wirst daher ver- 
stehen, dafi die Gestaltung des Grab
males nicht uneingeschrankt dem 
freien Willen des einzelnen iiber- 
lassen werden kann, sondern dafi 
bei Erwerb und Erstellung desselben 
die Richtlinien beachtet werden 
miissen, die der Reichsminister des 
Innern unter dem 27. Januar 1937 
erlassen hat.

2. Du mufit wissen, dafi jedes 
Grabmal, ehe es aufgestellt wird, 
der Genehmigung durch die zustan- 
dige Friedhofsverwaltung bedarf. 
Diese ist berechtigt, ohne Genehmi
gung aufgestellte und nicht den Ge- 
nehmigungsvorschriften entspre- 
chende Grabmale auf Kosten des 
Grabinhabers wieder entfernen zu 
lassen.

3. Um dich vor Nachteilen zu be- 
wahren, setze dich daher vor der 
Auftragserteilung fiir ein Grabmal 
mit der Friedhofsverwaltung inVer- 
bindung. Den Auftrag fiir ein Grab
mal darfst du erst erteilen, wenn die 
Genehmigung zu dessen Aufstel
lung erfolgt ist.

4. Unaufgeforderte Angebote 
von seiten des Grabmalgewerbes 
weise entschieden zuruck. Es wider- 
spricht geschaftlicher Anstandig- 
keit und der Rucksichtnahme den 
Trauernden gegeniiber, wenn fiir 
die Lieferung eines Grabmales so- 
fort nach Eintritt des Todesfalles 
schriftliche oder personliche Ange
bote gemacht werden.

5. Die nachstehenden Vorschrif- 
ten stellen die kiinstlerischen Er- 
kenntnisse dar, die im Laufe der 
letzten Jahrzehnte sich ais richtig 
und notwendig durchgesetzt haben. 
Es mufi auch von dir Verstandnis 
'lafiir erwartet werden, dafi sich je- 
der diesen gemeinsamen Grundge- 
**anken freiwillig unterordnen und 
au* diese Weise den Forderungen

Geben Sie Ihrem Heim eine kultivierte 
Ałmosphare durch May-Móbel. Es 
sind von Kunstlerhand geschaffene 
Meisterwerke aus edelsłem Materiał. 

Der Kenner urteilt:

meKfaMe-fa
Sie erhalten May-Mobel 

in allen erstklassigen Fachgeschaften

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

der Volksgemeinschaft auch auf 
dem Friedhof Rechnung tragen 
mufi.

I. Das Grabmal
1. Das Grabmal erhalt seinen 

Wert und seine Wirkung durch 
schóne Form sowie Verwendung 
guter Schrift und Schmuckformen. 
Bei der Inschrift miissen belanglose 
und nichtssagende Ausdriicke ver- 
mieden werden. Durch einen kenn- 
zeichnenden Spruch, ein Berufszei- 
chen, ein Sinnbild, das dem Toten 
wert war, sein Wappen oder eine 
sinnvolle bildliche Darstellung soli 
das Grabmal zu einem persónlichen 
Zeugnis iiber den Verstorbenen ge
macht werden.

2. Die Bedeutung des Grabmales 
ais Denkmal sollte Veranlassung 
sein, die Wahl nicht nach dem ge- 
ringsten Preis zu treffen. Eine per- 
sónlich gestaltete, saubere und ge- 
diegene Handwerksarbeit tragt dem 
inneren Sinn des Grabmales am ge- 
eignetsten Rechnung und steht so- 
mit in seinem kulturellen Wert weit 
iiber den billigeren Serienerzeug- 
nissen.

3. Andrerseits miissen aufdring- 
liche Formen und Mafie vermieden 
werden, die nur der Befriedigung 
eines Geltungsbediirfnisses der An- 
gehórigen und nicht der Ehrung der 
Toten dienen. Die Schónheit und 
erhebende Wirkung alter Friedhofe 
liegt in dem Gemeinschaftsgefiihl, 
mit dem die Formen der Grabmale 
Riicksicht auf die Umgebung neh- 
men, in die sie hineingestellt sind. 
Sie beweisen, dafi das einzelne Mai 
nur gut wirkt, wenn es sich dem 
Gesamtbild harmonisch anpafit. Es 
mufi sich daher jedes Grabmal dem 
im Belęgungsplan festgesetzten 
Grundgedanken unterordnen.

4. Da nur echtes Wesen deutscher 
Art entspricht, soli dieses auch bei 
der Wahl des Werkstoffes bewiesen 
werden. Die deutsche Erde ist iiber- 
reich an schonen Natursteinarten, 
die sich ais wetterbestandige Werk- 
stoffe fiir Grabmale bewahrt haben. 
(Sandstein, Kalkstein, Marmor, 
Granit, Syenit, Diabas.) Auch das 
Holz- und Eisengrabmal sind durch 
Jahrhunderte dem deutschen Volk 
auf dem Friedhof vertraut gewor- 
den.

5. Die Wirkung eines Grabmals 
wird neben der guten Form durch 
die Einheitlichkeit des Werkstoffes 
bedingt. Bei Schmuck oder Schrift 
aus Metali oder anderem Werkstoff 
sowie bei sonstigen Zutaten ist 
dereń kiinstlerischer Wert Voraus- 
setzung fiir ihre Verwendung. Bei 
allseitig sichtbaren Grabmalen sind 
auch Ruckseiten und Seitenflachen 
gleichwertig zu bearbeiten.

■U
Bei Anfragen bitten wir stets auf die „Innen-Dekoration“ Bezug zu nehmen

XIII
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6. Nicht gestattet sind:
a) Glanzende Politur bei dunklen 

Hartgesteinen,
b) Natursteinsockel aus anderem 

Werkstoff, ais er zum Grabmal 
selbst verwendet wird,

c) Kunststeinsockel unter Natur- 
steingrabmalen,

d) Grabmale und Einfassungen aus 
gegossener Zementmasse,

e) Terrazzo oder schwarzer Kunst- 
stein,

f) In Zement aufgetragener or- 
namentaler oder figurlicher 
Schmuck,

g) Ólfarbenanstrich auf Steingrab- 
malen,

h) Inschriften, die der Weihe des 
Ortes nicht entsprechen,

i) Lichtbilder.
II. Griindung der Grabmale 

Uber dem Erdboden darf nur die 
fiir das Grabmal gewahlte Steinart 
verwendet werden, also Griin- 
dungsmauerwerk nicht sichtbar 
sein. Die Grabmale sind auf den 
Griindungen dauerhaft zu befesti- 
gen.

III. Die Grabstatte
1. Wie die einander benachbarten 

Grabmale in der Formengestaltung 
aufeinander abgestimmt sein mus- 
sen, gilt diese Riicksicht auch fur 
die Ausgestaltung der Grabstatte, 
bei welcher ein Vielerlei an Pflan- 
zen- und Blumenschmuck vermie- 
den werden muB. Auf einem deut- 
schen Friedhof sollten fremdartige 
Gewachse ausgeschlossen sein und 
nur Pflanzen der deutschen Land- 
schaft gewahlt werden. Es durfen 
nur Pflanzenarten, dereń Fortkom- 
men durch Besonnung und Boden- 
yerhaltnisse gewahrleistet ist, Ver- 
wendung finden.

Die Verwendung rasenbildender 
oder bodenbedeckender Pflanzen, 
wie Efeu, Sedum, Immergriin, Evo- 
nymus radicans, Sagina u. dgl. fiir 
die Bedeckung der Grabstatten ist 
wegen der stimmungsvollen Wir- 
kung in spateren Jahren, in denen 
erfahrungsgemaB die Ausstattung 
und Pflege der Graber weniger 
griindlich gehandhabt wird, zu be- 
giinstigen. Alle auf einer Grab
statte angeordneten Pflanzen sollen 
tunlichst in den Erdboden ge- 
pflanzt werden; die Anbringung von 
Pflanzenbecken am Grabmal ist un- 
praktisch.

Ais Grabschmuck eignen sich be- 
sonders Kranze und Schnittblumen. 
Der Kranz, das Blumenkreuz oder 
die Blumenranke sollen aus leben- 
den Pflanzen hergestellt sein.

2. Einfassungen der Einzelgraber 
aus Stein, Holz und Eisen sind in 
den Grabfeldern unerwunscht und

Zum baldmóglichsten Eintritt suche ich

Maschinenmeister
Schreinermeister
fiir Gestell- und Stuhlfabrik

IndustriesPolstermeister
Lehrlingsmeister
fiir Schreinerei und Polsterei

jiingeren Innenarchitekt
(Entwurf von Sitzm óbeln)

Schreiner
Polsterer
Kaufleute
Ingenieure

Bewerbungen mit selbstgęschriebenem Lebenslauf, Zeugnis* 
abschriften, Lichtbild, letzter Tatigkeit, Gehaltsanspriichen, 
erbeten an

Carl Straub, Polstermóbelfabrik
Knittlingen / Wiirttemberg

kónnen nur zugelassen werden, 
wenn sie im^elegungsplan der Ab- 
teilung vorgesehen sind. — Das 
gleiche gilt fiir Heckeneinfassungen 
einzelner Grabstatten. Die Art der 
fiir die Hecken zu verwendenden 
Pflanzen bestimmt die Friedhofs- 
verwaltung.

3- Verboten ist das Bestreuen der 
Grabstatte mit Kies sowie das Auf- 
stellen unwiirdiger GefaBe (Kon- 
seryenglaser, Blechdosen usw.).

4. Bankę und Stiihle auf Grab
statten sind fiir das Grabmal stó- 
rend und deshalb nicht gestattet.

D as B a u w e rk  
im  P h o to re c h t

Architectura mater artium — 
Die Baukunst ist die Mutter der 
Kunst, alle iibrigen Kiinste haben 
ihren Ursprung in ihr. Sie legte 
einen Weg zuriick von der prak- 
tischen, ohne Absicht auf kiinstle- 
rische Wirkung ins Werk gesetzten 
Tatigkeit zur bewuBten schópfe- 
rischen Kunst. Hier begegnen sich 
Architektur und Photographie. Auf 
keinem anderen Gebiete aber zeigt 
sich diese so ais eine hilfsbereite 
Dienerin, wie in der Architektur, 
dereń immobile Werke sie erst 
weiteren Kreisen bekannt macht. 
Ohne die Photographie ware es un- 
móglich, Werke der Baukunst in 
unserer Zeit popular zu machen. 
Aber in dem MaBe, wie Architektur 
und Photographie aufeinander an- 
gewiesen sind, mehren sich die 
Streitfragen zwischen den sie Aus- 
iibenden.

So in erster Linie, wenn es sich 
darum handelt, wer bei Architek- 
turaufnahmen ais Urheber anzu- 
sehen ist. Nach’ § 15, Abs. 2 des 
Gesetzes vom 9. 1. 1907 hat auch 
der N achbildner eines W erkes der 
bildenden Kiinste oder der Photo
graphie ein Urheberrecht an der 
Nachbildung. Aber dieses, aus dem 
Recht des Urschopfers abgeleitete 
Recht wird dem Photographen oft 
streitig gemacht, indem der Schóp- 
fer des Bauwerks sich auch zugleich 
ais Urheber der vom Photographen 
gemachten Aufnahme betrachtet 
und den Photographen nur ais 
seinen Gehilfen ansieht, dessen Ur
heberrecht auf den Unternehmer, 
in diesem Falle auf den Architekten 
ais Besteller iibergegangen ist. Ge- 
stiitzt wird diese Auffassung auf 
die Begrundung des § 8 des Gesetzes 
vom 9. 1. 1907. Dort heiBt es, daB 
derjenige, der die Aufnahme leitet, 
nicht nur dann ais Urheber anzu- 
sehen sei, wenn er die zur Auf
nahme des Bildes, zur Ubertragung 
des Negativs in das Positiv usw. 
notigen Yerrichtungen in Person

X I V

Vi preghiamo di riferirvi sempre alla „Innen-Dekoration1
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ausfiihrt, sondern auch dann, wenn 
er sich bei diesen Verrichtungen 
anderer Personen bedient, die nach 
seinen Anweisungen tatig werden.

Der Architekt betrachtet sich nun 
oft ais Leiter der Aufnahmen, ohne 
jedoch die Voraussetzungen dafiir 
zu erfiillen. Es geniigt nicht, daB 
er den Auftrag erteilt, Ideen dariiber 
auBert, wie er sich die Aufnahme 
denkt und die Art der Wiedergabe 
bestimmt. Um Urheber zu sein, 
gehórt mehr ais eine Idee, denn 
das Urheberrecht schiitzt nicht den- 
jenigen, der eine Idee hat, es sei 
denn, daB er sich der Ausfiihrenden 
nur ais Werkzeug bedient. Das ist 
aber in der Architektur selten der 
Fali. Auch in der Photographie ist 
das Urheberrecht, auch das des 
Nachbildners, im geistigen Schaf- 
fen begriindet, und dieses zeigt sich 
in der bestmóglichen Gestaltung, 
Wahl des Standpunktes, Beobach- 
tung derUberschneidung der Linien, 
die Verteilung von Licht und Schat- 
ten, Beurteilung der Wirkung des 
Lichtes, kurzum das »Wie« der 
Wiedergabe. Darin liegt das gei- 
stige Schaffen begriindet, das zum 
Urheberrecht fiihrt.

Da das Gesetz keine Definition 
des Urhebers gibt, weil es nicht 
móglich war, sie festzulegen, so ist 
bei der Photographie dafiir aus- 
schlaggebend die Willensbestim- 
mung. Falls der Photograph bei 
einer Architekturaufnahme den 
Bildausschnitt festlegt, so liegt 
darin schon die eigentlich photo- 
graphisch schópferische Tatigkeit, 
und es kann nicht mehr davon die 
Rede sein, daB in einem solchen 
Falle — wenn der Photograph kein 
Angestellter des Architekten ist — 
dieser die Aufnahme »leitet«.

Aber noch in anderer Hinsicht 
entstehen bei Architekturaufnah- 
men Schwierigkeiten, die nur auf 
Unkenntnis der urheberrechtlichen 
Bestimmungen zuriickzufiihren 
sind. So z. B. verbot eine Baugesell- 
schaft die Herstellung photogra- 
phischer Aufnahmen der von ihr 
ausgefiihrten Hauser bzw. machte 
das Photographieren derselben von 
einer an sie zu zahlenden Gebiihr 
abhangig. Dafiir wurde geltend 
gemacht, daB die Gesellschaft ja 
Eigentiimer der Hauser sei und 
dariiber zu bestimmen habe, ob 
und wer diese Bauten photo- 
graphiert.

Das ist natiirlich ein groBer Irr- 
tum. Denn Bauwerke, die sich 
bleibend an offentlichen Wegen, 
StraBen oder Platzen befinden, 
kónnen von jedermann photogra- 
phiert werden. Auch die Yerbrei-

9pcj(ald5ar0incn=tłiafif)m!
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i5at0incn3n0ufttic lEouis jfran&e
33icabai?cn, 3Si l^elm| t rage 28 • Kuf  28508 

SHeuanferttgung oon (Sarbhtcn unb Setften

tung der Vervielfaltigungen ist 
zulassig. Allerdings wird dieses 
Recht der Vervielfaltigung nur vom 
urheberrechtlichen Standpunkt ge- 
wahrt; die Frage, ob derEigentiimer 
die Wiedergabe oder Vervielfalti- 
gung verbieten kann, wird nicht 
beriihrt. Sie ist aber zu verneinen, 
denn es ist nicht abzusehen, wes- 
halb der Sacheigentiimer in dieser 
Beziehung weitergehende Rechte 
haben sollte ais der Urheber, der 
Architekt. Demzufolge ist auch 
durch hóchstinstanzliche Urteile 
entschieden worden, daB der Eigen
tiimer eines Hauses das Photo
graphieren und die Verbreitung der 
Photos nicht verbieten kann. Es 
kónnte also jedermann mit oder 
ohne Erlaubnis die Bauwerke, die 
sich bleibend an offentlichen We
gen, StraBen oder Platzen befinden, 
durch Photographie vervielfaltigen 
und die Bilder verbreiten, ohne daB 
die Baugesellschaft in der Lagę 
ware, es zu verhindern.

Allerdings erstreckt sich diese 
Nachbildungsfreiheit nur auf das 
AuBere der Bauwerke — die Wieder
gabe der Innenraume bleibt dem 
Urheber oder seinem Rechtsnach- 
folger vorbehalten und ist ohne 
dereń Einwilligung nicht gestattet. 
Eine Genehmigung zur Aufnahme 
ware also nur erforderlich, wenn 
es sich um die Wiedergabe der 
Innenraume handelt. Aber auch 
dann ware vorher festzustellen, ob 
die Baugesellschaft auch das Allein- 
recht zu photographieren vergeben 
kann. Denn daB die Hauser ihr 
Eigentum sind, beweist noch kei- 
neswegs, daB sie auch im Besitze 
des Urheberrechtes ist. Das Eigen
tum am Werke ist streng zu trennen 
vom Urheberrecht. Man kann ein 
Werk, z. B. auch ein Gemaldeusw., 
erwerben und hat dann wohl das 
Eigentum, aber weder das Urheber- 
noch das Anderungsrecht an dem 
Werke. Bei Bauwerken verbleibt 
mangels besonderer Vereinbarun- 
gen das Urheberrecht bei dem 
Architekten, der es natiirlich der 
Baugesellschaft iibertragen kann.

Es kónnte auch trotz Erlaubnis 
oder eines Lizenzvertrages nicht 
verhindert werden, daB z. B. die 
Abbildung eines Treppenhauses in 
eine selbstandige wissenschaftliche 
Arbeit aufgenommen wird.

Wenn es sich nicht um Bauwerke 
handelt, die unter Symbolschutz 
stehen, ist das Photographieren 
der auBeren, von der StraBe sicht- 
baren und nicht nur voriibergehend 
(wie Ausstellungsbauten), sondern 
bleibend an offentlichen Wegen, 
StraBen oder Platzen liegenden

Bij het schrijven op advertentien wordt men beleefd verzocht „Innen-Dekoration" te vermelden
X V
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E Fiihrendes Einrichtungshaus in Karlsruhe §
E (Baden) sucht | |

( Erstklassigen Geschaftsfiihrer I
E vollkommen selbstiindig, mit reicher Erfah*

= rung im Einkauf, Verkauf (einschl. Ab*
E wicklungder Verkaufe),Werbungund Ver« e

§j kaufsraumgestaltung E

zum baldmóglichsten Eintritt I

Geeignete Bewerber, die hauptsachlich in Ę
I  derEinkaufsdispositionbevorzugtbefiihigt E

sind, werden gebeten, diesbeziigl. Bewer» 

bung mit Lichtbild, handgeschriebenem e

E Lebenslauf, Ze.ugnisabschriften unter Ans

e gabe ihrer Gehaltsanspriiche, Referenzen, §|

Militarverhaltnis und friihestem Eintrittss E

E termin unter N r. 4401 an

Dr. G lock’s Anzeigen»Expedition,

§ Karlsruhe/Baden einzureichen. =
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N E U E R S C H E I N U N G E N

»A  N a tio n  b u ild s a  (» E in e  N a tio n  b a u ta )

So heiBt ein Buch, das in der German Library of Information, New 
York erschienen, einen eindrucksvollen Uberblick iiber »Contemporary 
German Architecture«, dieheutige deutsche Baukunstgibt.Knappe, 
klare, in englischer Sprache geschriebene Texte begleiten und erlautern 
die zahlreichen Lichtbilder, in denen alle wesentlichen óffentlichen Ge- 
baude und eine Reihe von industriellen und privaten Bauten des neuen 
Deutschland sich darstellen. Der Leser (in Amerika und den andern 
Erdteilen) kann hier auBerdem eine Aufzahlung der fiihrenden deutschen 
Baukunst-Zeitschriften, darunter auch die unsre, finden.

» S ie d lu n g s g e s ta ltu n g  a u s  V o lk , R au m  und  
L a n d s c h a ft«

Unter diesem Titel ist im Verlag der Deutschen Arbeitsfront, Berlin, 
eine Reihe von reichhaltigen Heften erschienen, darin in Wort und Bild 
die Siedlungsgestaltung des deutschen Volkes, das Wohnen ais Ausdruck 
der neuen Stadt, das nationalsozialistische Bauschaffen und iiberhaupt 
die Gestaltung des neuen deutschen Siedlungsbildes in sehr anschau- 
licher, richtungweisender Form dargestellt wird.

Fassaden einem jeden gestattet. 
Eine besondere Erlaubnis oder 
Lizenz hatte fiir den Photographen 
nur dann Wert, wenn es sich um 
die Innenraume handelt (zu denen 
auch Torwege, Einfahrten, Hallen 
usw. gehóren), vorausgesetzt, daB 
der Eigentiimer das Urheberrecht 
hat, was nachgewiesen werden 
miiBte. Denn fast jeder Eigentiimer 
ist der irrigen Ansicht, daB er iiber 
das erworbene Werk nach Belieben 
verfiigen kann. Fritz Hansen

D ie  A rb e its s ta t te  d e r  
H a u s fra u

Nachdem man die Schablone der 
GrundriB- und AufriBgestaltung 
im Wohnhausbau ganz iiber Bord 
geworfen hat, erschrickt oft die 
noch allzu starr an die Tradition 
gebundene Hausfrau vor dem ganz- 
lich neuen Gesicht beispielsweise 
der Kuchę und des Badezimmers, 
die selbst bei den kleinsten Sied- 
lungsbauten ganz nach den Esfor- 
dernissen der taglichen Hausfrauen- 
arbeit angelegt sind. Die mehr oder 
weniger schlauchartige Form der 
K ii c h e, die fast in ihrer Aufteilung 
etwas Gangartiges an sich hat, 
ist zwar neuartig, aber dafiir im 
Hinblick auf die taglich zu leisten- 
den Hausarbeiten ungeheuer prak- 
tisch. Sie spart dem Bauherrn nicht 
nur wertvollen Raum, sondem der 
Hausfrau in ihrer taglichen Arbeit 
auch sehr viel Zeit und sonst un- 
niitz gemachte Wege, weil jeder 
Schrank, die Spiile, der Herd, das 
Fenster so ausgewahlt, konstruiert 
und aufgestellt sind, daB sie sich 
in ihrer Konstruktion und Auf- 
stellung ganz und gar nach den Not- 
wendigkeiten hausfraulicher Ar
beit richten und nicht, wie es bisher 
leider war, umgekehrt die Haus- 
frauenarbeit auf die Weitlaufigkeit 
des Raumes und die oft sinnwidrige 
Aufstellung der Schranke Riick- 
sicht zu nehmen hatte. Unnótige 
Wege sollen in einer modernen 
Kiiche und vor allem — das muB 
immer wieder betont werden — 
auch in der Kuchę des Kleinhauses 
unter allen Umstanden durch 
zweckmaBige Anlage und durch 
móglichst weitgehenden Einbau 
der Einrichtungsgegenstande ver- 
mieden werden. Daher auch zu- 
nachst einmal der schlauchartige 
Charakter des Kiichenraumes, der 
es gestattet, die Einbauten so anzu- 
legen, daB sich die Handreichungen, 
die in einer Kuchę taglich gemacht 
werden miissen, wie selbstverstand- 
lich und ohne groBe Miihe an- 
einanderreihen kónnen. Es gibt 
keine unerreichbar hohen Ktichen-

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

DER

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

FE R N R U F
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Schreinermeister
erfahrener Praktiker, selbs 
stiindig in Skizze und Detail, 
sowie Kalkulation, sucht sich 
in Miinchen zu verandern. 
Angebote unter N. K. 7758 an 
»Innen»Dekoration«, Stutt* 
garKO, Neckarstrafie 121.

schranke mehr, sondern man findet 
in einer modernen Kuchę ganz ein- 
fache, zweckmaBig eingebaute An- 
richten mit Schiebetiiren und Schub- 
laden und solide gearbeiteten Plat- 
ten und auBerdem Regale, eben- 
falls in einer bequem erreichbaren 
Hohe, die nicht nur die GefaBe 
aufnehmen, sondern auch bei
spielsweise, wie hinter dem Ablauf- 
brett, die Teller und Tassen.

Selbstverstandlich erleichtert ein 
solcher GrundriB, der vom Archi- 
tekten schon nach allen diesen ar- 
beitstechnischen Gesichtspunkten 
hin eingehend durchdacht wurde, 
die richtige Aufstellung der Kii- 
cheneinrichtung. Will man trotz- 
dem aber in festverwurzelter Tra
dition Herd oder Spiile falsch an- 
bringen, so sollte man sich immer 
vor Augen halten, daB auch die 
Wohnung und vor allem die Kiiche 
eine Arbeitsstatte fiir die Hausfrau 
ist und daB deshalb fiir die Auf
stellung der Kiicheneinrichtung die 
Forderungen maBgebend sind, die 
auch bei der Einrichtung einer In
dustrie-Arbeitsstatte im Vorder- 
grund stehen: Gute Arbeit kann 
nur geleistet werden, wenn man 
dafiir sorgt, daB die Arbeitsplatze 
nicht nur bei kiinstlicher Beleuch- 
tung, sondern auch tagsiiber gut 
beleuchtet sind. Herd oder Spiil- 
stein gehoren nicht in die dunkelste 
Ecke der Kiiche, damit die Haus
frau bei der Arbeit sich selbst im 
Licht steht, sondern richtig steht 
der Herd und jede andere Arbeits- 
flache nur dann, wenn das Licht von 
vorn oder von links kommt. Das er- 
reicht man nicht nur durch Grund- 
riBgestaltung der Kiiche, sondern 
auch durch eine richtige Auswahl 
der FenstergróBe, die bei der Kiiche 
auch auf den unter dem Fenster 
befindlichen Arbeitsplatz Riick- 
sicht nehmen muB. Mai>wahlt des
halb in Kiichen eine etwas hóhere 
Briistung ais in den anderen Rau- 
men, damit man auf der Arbeits- 
platte unter dem Fenster bequem 
auch mit Flaschen selbst bei ge- 
offnetem Fenster hantieren kann. 
Nimmt man ais giinstigste Arbeits- 
plattenhóhe 85 cm an und stellt fiir 
die Kiiche eine normale Flasche 
von rund 30 cm Hóhe darauf, iiber 
die also dann der aufgehende Fen- 
sterfliigel eben noch hinweggehen 
muB, so ergibt sich bei der nor- 
malen Sturzhóhe eine Scheiben- 
lichte von rund 70 cm. Selbstver- 
standlich kann man aber das Fen- 
stermaB auch noch erhóhen, wenn 
man einen sogenannten unteren 
Kampfer mit feststehender Ver- 
glasung wahlt. T. R.
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