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chon  se it la n g e re r  Z eit h a t te  sich 
cne V e rla g sa n s ta lt  T y r o l i a  in  
B ożen  m it dem  P la n  g e tra g e n , 
ih re  b ish e r in  d er M useum s- 
S traB e b e tr ie b e n e  B uch- 
h an d lu n g  in  e in e r dem  
g e s te ig e r te n  G eschafts- 
v e rk e h r  u n d  d en  neu- 
ze itlichen  B edu rfn issen  
e n tsp re c h e n d e n  W eise  

auszubauen. Zu diesem  Z w eck  e rs ta n d  sie im 
Friihjahr 1920 das im  M itte lp u n k t d e r  S ta d t 
Bożen gelegene u n d  v o n  der L au b en -G asse  b is 
zur Silber-G asse d u rch re ich en d e , im  B esitz  der 
Geschwister M um elter befind liohe  G u d a u -  
n e r - H a u s  m it der B estim m ung , d asśe lb e  zu 
einem allen  m odernen  A n fo rd e ru n g e n  e n t
sprechenden G esch aftsh au s fu r d ie  versch ie - 
densten Zw eige ih res B u ch h an d e ls  u n d  der 
Papier- und S ch re ib w aren -H an d lu n g  um zuge- 
stalten.

W ie bei den  m eisten  d ieser, d u rc h  G ene- 
rationen h indu rch  im  In n e ren  v e rb a u te n  u n d  
verw inkelten a lten  H au se r in  B ożen, so  w a re n  
auch in diesem  F a li n ic h t u n e rh eb lich e  tech - 
nische Schw ierigkeiten  zu tib e rw in d en , um  au s  
einem solchen be inahe  la b y r in th a r tig e n  G ebilde 
von R aum en u n d  G angen , d azu  n o ch  au f ver- 
schiedene H ohen lage  v e rte il t, d as  zu m ach en ,

w as m an  u n te r  e inem  m odernen  G esch aftsh au s v e rs teh t. 
Im  M onat J u n i des J a h re s  1920 w urde  n ach  den  P lan en  
u n d  u n te r  d er L e itu n g  des A rc h ite k te n  W a lte r  N o r d e n  
in  B ożen m it den  B au arb e iten  d u rch  M aurerm eister

S i l b e r - G a s s e  i n  B o ż e n .  Reclits: Merkantil-Gebaude.
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Jo h a n n  L o r  e n  z i begonnen . Die A rbe iten  k o n n ten  
g e fo rd e rt w erden, dafi es gelungen  ist, den f e r t i g c n  L m -  
bau  ani 5. M arz 1921 seiner B estim m ung zu ubergeben . 

D ie G esam tano rdnung  der A nlage is t, w ie die bei-

s teh en d en  G run d risse  u n d  d e r  S c h n itt zeigen, derart, 
dafi d a s  zw ischen  dem  M erkan til-G ebaude  u nd  dem 
S en o n er-H au s e in g eb a u te  G ebaude  d u rch  einen zentral 
ano-eleo-ten L ich tho f u n te r  B eriick sich tig u n g  der vor-

L a u b e n - G a s s e  i n  B o ż e n .

h a n d en en  S to c k w e rk s -U n te rsc h ie d e  in  e in en  d e r Lauben- 
G asse zu g ek eh rten  u n d  e inen  a n  d e r  S ilber-G asse  gelegenen 
T eil z e rleg t w urde . Y on  dem  u n te r  d e n  L au b en  gelegenen 
H au p te in g a n g  au s  g e la n g t m an , d u rc h  zw ei grofie Auslage- 
fen s te r au fm erk sam  g em ac h t, in  d en  dem  a llgem einen  Buch- 
han d e l d ien en d en  R aum . Y on  h ie r  a u s  f i ih r t eine w eite, von 
hohen , m it S ta b w e rk  v e rz ie r te n  H eizkorper-V erk leidungen  
flan k ie r te  D u rch g an g so ffn u n g  n a c h  dem  e in ig e  S tu fen  hoher 
ge leg en en  u n d  zu r A u fn ah m e e in es te ils  fiir Buchhandlung, 
an d e rn te ils  fiir M usikalien  b e s tim m ten  w e ite ren  R aum , węicher, 
du rch  zw ei G eschosse g ehend , d u rc h  d ie  in  seinem  oberen Teil 
rin g su m  fiih rende G alerie  e ine b eso n d ers  in te re ssa n te  Raum- 
w irk u n g  d a rb ie te t (S. 187). O rn a m e n ta rt ig  heben  sich hier 
von  d e r den  g e sa m te n  R au m  iib e rsp a n n e n d e n  g la tte n  weifien 
T onne d re i fiin farm ige  le ich tg esch w u n g en e  H olz liis ter ab.

D ie ebenfa lls  . in  W eifi g e h a lte n e  G alerie-U ntersich t ist 
d u rch  e n tsp rech en d  v e rte il te  u n d  b is zu e inem  gew issen Grad 
so g a r in tim  an m u ten d e  D eck en b e leu c litu n g  in  Form  von 
k le in en  m it g e lb e r S eide  b e h a n g e n e n  sch a len a rtig en  Be- 
le u c h tu n g sk o rp e rn  be leb t. D en  W a n d e n  e n tla n g  auf die 
R aum hohe  re ichende  S ch ran k re ih en , in  ih rem  U n terbau  mit 
Sch iebe tiiren  v e rseh en , im  ob eren  T e il d u rch  rhy thm isch  sich 
w iederho lende  schm ale  G la ssc h ra n k e  g e te ilt , b ie te n  R aum  zur 
A ufnahm e v o n  T a u se n d e n  v o n  B an d en . B esondere  Eeken 
des R au m es s ind  zu r A u fnahm e v o n  Z e itsch riften , Journalen , 
R e ise lite ra tu r, A n s ic h tsk a rte n , P h o to s  u sw . b es tim m t und  er- 
reg en  die b eso n d ere  A u fm e rk sa m k e it d e s  B esuchers.

M it R u c k s ic h t au f d ie  M an n ig fa ltig k e it d e r  F a rb e n  der in 
e iner B u ch h an d lu n g  zum  V e rk a u f k o m m en d en  G egenstande 
w u rd e  eine m o g lich st ru h ig e  u n d  e in fach e  B eh an d lu n g  des 
R au m in n eręn  a n g e s tre b t, w as d u rc h  d ie  in  T a b a k to n  ge
h a lten e  u nd  n u r d u rch  d u n k le  S tab e  a b g e se tz te  B ehandlung 
d er A u ss ta ttu n g  im  Y ere in  m it dem  W eifi d e r D ecke in an- 
sp rechender W eise  e rre ic h t w u rd e . —  (F o r tse tz u n g  folgt.)
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Biedermaier*).
l on aller Leute Mund hort m an heute von Bieder- 

maier-Zeit und B iederm aier-Stil sprechen; es ist 
m it B iederm aier-Zeit die Zeit e tw a nach 1815

...... ...... I bis 1850 gem eint, die friiher die „vorm arzliche“
Zeit genannt wurde. D er Biederm aier-Stil w ird weniger

an seinen V organger, den Empire-Stil, an, dessen Formen 
er iibernommen hat, aber in vereinfachter und ver- 
groberter, m eist n iichterner Form. Es is t unter dieser 
Bezeichnung eine Zeit verstanden, die nach langen 
K riegen und schweren politischen Kampfen eine Uber-

D i e B u c h h a n d l u n g  i n d e r  L a u b e n - G a s s e.

ftir W erke der A rch itek tur ais ftir die der Innenaus- 
stattung gebraucht, besonders fiir Mobel. E r lehn t sich

*) Anm. d. Red. E s  se i in  d iesem  Zusam m enhang1 auch  au f das W erk  
von Max von B o e h n  „Biedermeier**, D eu tsch lan d  von 1815 — 1847 (Y erlag  
von Bruno Cassirer, B erlin ) y e rw iesen . —

miidung zeigt und durch die bedingten Y erhaltnisse Spar- 
sam keit in der ganzen Lebensw eise verlangt. Es ist ein 
vollstandiges MiBverstehen, w enn in einer reich ein- 
gerichteten W ohnung Biedermaier-Mobel stehen, da die 
Y erarm ung D eutschlands diese A usstattung  bis zu karg-
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lichster N iichtem heit verursachte, unter \  erzicht selbst 
auf jeglichen entbehrlichen Schmuck.

Der Name „Biedermaier“ ist e rst in den funfziger und 
sechziger Jahren  des vorigen Jahrhunderts aufgekom m en. 
Der Erfinder dieses W ortes ist der D ichter Ludwig M c n -  
r  o d t , ein Badener und Sohn des ehemaligen lja^dise^ n 
Ministerprasidenten, ein bekannter hum onstischer Dicnter, 
der ais Oberamtsrichter in Lahr 1892 starb. In  seinem Buc . 
„Lyrische K arrikaturen”, StraBburg 1869, gibt er eine 
Reihe von Liedern unter dem Titel „Biedermaiers Lieder- 
lu s t“ heraus. In seinem Vorwort sagt er: „K arrikatur is 
nicht sowohl Verzerrung, ais vielmehr eine lustige Ubei- 
treibung des Charakteristischen“. So is t auch wohl der ge- 
wahlte Name „Biedermaier11 eine K arrikatur des W ortes 
„Biedermann", der das Treuherzige, Zuverlassige ais Grund- 
ton hat, dem aber m it der Zeit etwas Klednbiirgerliches, 
Philistroses angehangt ist. Zuerst erschienen einzelne Lie- 
der in den „Fliegenden B la ttem “ in den funfziger Jahren  
und von dort aus hat der Name seinen W eg in die W elt 
gefunden. Harmlos und gliicklich schildert E ichrodt sem 
Dorfschulmeisterlein Biedermaier: „Gesegnetes Schwaben- 
land, voll Obst und Wein, Weizen, Schwaben und beruhm ten 
Mannern! Da ist kein Gau zu klein, er liefert der ersteren 
viele und der letzteren einige, auch ihr, freundliche Hiigel 
K nittlingens, wo ein F aust das Licht der Welt_ erblickte, 
seid gesegnet, denn ihr saht den yortrefflichen Biedermaier 
aus eurem Schofie erstehen.“ Faust und Biedermaier, 
welche Gegensatze! Der ubergeniale Ikarus, der geniig- 
same Biedermaier, dem seine kleine Stube, sein enger 
Garten, sein unansehnlicher Flecken und das diirftige Loos 
eines verachteten Dorfschulmeisterleins zur irdischen Gliick- 
seligkeit verhalfen. Bei einer karglichen Besoldung findet 
dieser wiirdige Mann in dem tiefen Schacht seines ein- 
fachen, redlichen und heiteren Schwabengemtites die kost- 
liche Quelle, welche ihm die Sorgen des Familienlebens ver- 
scheuchen und die Lasten des Berufes tragen hilft, den 
goldenen Zauber, der ihm die eintónige Prosa seiner dór- 
fischen Umgebung paradiesisch verschont, und das unschatz- 
bare Elixier, welches ihn, geliebt und geehrt von seinen 
Landleuten, das hohe Alter von 80 Jahren  erreichen laBt. 
Bei allem Lob liegt aber doch ein U nterton des Spottes in 
diesen W orten. Wie hiibsch sind die Verse zu seinem 
70. Geburtstag:

Vor funfundzw anzigtausendund-
funfhundertfunfzig T agen  stund 

Ich ziemlich in Gefahr,
Denn schwer w ar ich zur W elt gebracht,
Doch h a ts  den E ltern  F reud ’ gemacht,

DaB ich ein Bublein war.

Yonnoten hab ich keine K riick’
Und keine Brille fiir den Blick,

Ich hor' und schm ecke gut.
W as schreib’ ich eine feste Hand!
Gottlob, es is t m ir unbekannt 

Das Zipperlein, w ie’s tu t.
N ur geht es mir wie jedem  Greis,
DaB mir die Zahne reihenw eis’

Ausfallen kreuz und quer.
Doch tro ste t mich der U m stand auch 
DaB ich je tz t n icht zu beiBen brauch’

In saure Apfel mehr.
Und wird auch das G edachtnis schwach,
DaB ich oft letze Sachen m ach’,

So weiB ich doch noch scharf 
Zu unterscheiden Bos und Gut 
Und was ein Christenm ensch voll Mut 

Zur Seligkeit bedarf.
J a  loben muB ich G ott darum  
DaB er so alt, und doch nicht dumm 

Mich zeitlich w erden laBt.
Ein unzufriedener Jub ilar?
E r ware ja  hochst undankbar 

Fiir so ein se lfn es  Fest. —

Eine Zeit, die verm ag den Menschen innerlich zufrieden 
zu machen, is t eine gliickliche zu nennen. Auch der Grund- 
gedanke jener Zeit w ar gut, aber er scheiterte wie liberall 
an seinen U bertreibungen und A uswiićhsen. Jedes Prinzip, 
jede Schule bedeutender G eister leidet an ihren Epigonen. 
Vielleicht kommen auch w ir w ieder zu einer Zeit der 
inneren Rulie und B eschaulichkeit, und wenn wir zu- 
sammen kommen daran zu denken, anderen etwas zu 
geben und nicht beanspruchen un terhalten  zu werden. —

F. W.

Vermischtes.
Zur Neubesetzung der Stelle des leitenden stadt. Bau- 

beamten in C assel., Am 1. Jun i d. J . tr it t  der leitende Bau- 
beamte der S tadt Cassel, Geheimer B aurat Dr. P. H o p f - 
n e r ,  nach langjahriger, auBerordentlich verdienstvoller 
Tatigkeit im Interesse der Stadt, in den Ruhestand. Es be- 
steht nun die Gefahr, daB bei den augenblicklichen politi- 
schen Strómungen die Neubesetzung der Stelle nicht nach 
Gesichtspunkten der Tiichtigkeit und der besonderen Eig- 
nung fiir die bauliche W eiterentwicklung einer S tad t wie 
Cassel mit ihrer unter den deutschen S tadten seltenen 
Eigenart erfolgt, sondern nach politischen G esichtspunkten. 
W ir mochten nicht miBverstanden werden. W enn es gilt, 
einen t t i c h t i g e n  Fachmann an die r i c h t i g e  Stelle zu 
setzen, so darf nach unserer A nsicht seine parteipolitische 
Zugehorigkeit, sei es nach rechts, sei es nach links, oder sei 
es Mitte, keinen Grund fiir Befiirwortung oder Ablehnung 
bOden. So liegen aber, wie uns aus Cassel berichtet wird, 
dort die Yerhaltnisse nicht. Es ist vielmehr zu befiirchten, 
daB das Parteigetriebe K rafte an Stellen bringt, die fiir ihre 
W irksam keit nicht geeignet sind oder dereń besonderen 
Anforderungen sie trotz mancher sonstiger guten Eigen- 
schaften nicht zu entsprechen vermógen. Es handelt sich 
hier um die Besetzung eines hervorragenden und besonders 
verantwortungsvollen Postens; da sollte der Beste, der aus 
einem allgemeinen W ettbewerb um die Stelle hervor- 
gegangen ist, gerade gut genug sein. Wiirde es anders, es 
ware ein Ungliick fiir Cassel und fiir unser Fach. In Cassel 
ist im Lauf der Jahrzehnte in architektonischer und stadte- 
baulicher Beziehung so unendlich viel gesiindigt worden, 
daB ein einzelnes Menschenleben nicht ausgereicht hat, 
Alles wieder gut zu machen. Vieles bleibt noch zu tun 
iibrig und das verlangt einen ganzen Mann m it den besten 
kunstlerischen und wissenschaftlichen Eigenscliaften, einen 
Mann von Charakter. Ihn zu finden gibt es das bewahrte 
Mittel der offentlichen Ausschreibung. —

Errichtung von baulichen Anlagen in der Niihe von 
Munitions-Aufbewahrungsraumen. Uber die Frage der E r
richtung von baulichen Anlagen in der Nahe von Munitions- 
Aufbewahrungsraum en bestehen Unklarheiten, dereń baldio-e 
Behebung im offentlichen Interesse geboten erscheint. & 

Die Baupolizei darf die zur Errichtung von baulichen 
Anlagen erforderliche Genehmigung allgemein nur dann er- 
teilen, wenn die Sicherheit der Benutzer dieser geniigend
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gew ahrleistet ist. Die Pflicht der Polizeibehorde zum Ein- 
schreiten beruht auf dem im § 10 A. L. R. II, 17 aus- 
gesprochenen G rundsatz, daB es A ufgabe der Polizei ist, die 
dem Publikum  drohenden Gefahren abzuwenden. Die 
drohende Gefahr liegt bei B auten in  der N ahe von Muni- 
tions-A ulbew ahrungsraum en darin, daB jederzeit entweder 
der M unitions-Aufbewahrungsraum  durch einen in ihm 
sich ereignenden V organg (Blitz, U nvorsichtigkeit usw.) 
explodieren oder durch einen B rand der baulichen Anlage 
die Explosion veranlaBt w erden kann. In  beiden Fallen 
wiirde das Leben der in diesem Gebaude sich Aufhaltenden 
bedroht sein. Eine solche U efahr is t aucn Keine nur ent- 
fernte, sondern eine, die wie das O berverw altungsgericht in 
seiner E ntscheidung vom 9. Ju li 1900 (O. V. G. Entsch. 
Band 38, S. 356) ausfiihrt, un ter den § 10 a. a. O. fallt.

Die bei B auvorhaben in der N ahe von Munitions-Auf
bew ahrungsraum en oder bei der A nlage von Munitions-Auf
bew ahrungsraum en in der Nahe von G ebauden fiir beide 
Teile w ahrzunehm enden In teressen  kom m en zum Ausdruck 
in dem A bstand, den die spater zu errichtende Anlage von 
der vorhandenen einzuhalten hat, Beziiglich der Sicher- 
heits-A bstande haben die Erfahrungen des K rieges die 
friiher bestehenden A nschauungen geandert. W ahrend bis 
dahin eine E ntfernung von 250 m fiir ausreicliend erachtet 
wurde, haben die Vorfalle gezeigt, daB bauliche Anlagen 
im Fali der Explosion eines m it neuartiger Munition be- 
legten A uftew ahrungsraum es im A llgem einen nur dann ge- 
schutzt sind, v/enn sie m indestens 500 m en tfem t liegen.

Yorbehaltlich der Priifung im Einzelfall wird bei 
Priifung von Baugesuchen davon auszugehen sein, daB die 
Gefahr dann besteht, wenn eine bauliche Anlage mit 
Raumen zum dauernden A ufenthalt von Menschen oder mit 
Feuerstiitten oder von groBerer A usdehnung und Feuers- 
gefahr n a  h e r ais 500 m von einem  vorhandenen Munitions- 
A ufbew ahrungsraum  errich te t w erden soli.

Die in einzelnen Bezirkcn erlassenen Polizei-Verord- 
nungen bediirfen einer A nderung, w enn in ihnen die 
M indest-Entfernung von 500 m n ich t vorgesehen ist. —
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