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A uam alu n g  d e r S c h lo B k irc h e  in S te ttin  (1910)

MAX KUTSCHMANN ZUM 60. GEBURTSTAGE
Am 25. Mai vollendet Professor Max K u t s c h -  

m a n n  sein 60. Lebensjahr. Er war Schiiler der 
Unterrichtsanstalt am Kunstgewerbemuseum und 

der Kunstakademie in Berlin und ist seit etwa 
30 Jahren auf dem Gebiete der dekorativen 

Malerei selbstandig tatig. Schon in einer Zeit, die 

noch ganz von trocknem historischen Formalis-

mus beherrscht war, hat er in Ankniipfung an die 
alte Handwerksiibung frische, feinempfundene 

Werke geschaffen und hat insbesondere die Tech
nik der mittelalterlichen Schablonenmalerei und 

die des Sgraffitoputzes neu belebt.
Seit etwa 15 Jahren wirkt er ais Lehrer an der 

Staatlichen Kunstschule am Steinplatz in Char-
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W ie d e rh e rs te llu n g  des R ath au ses in Posen  
Schm ucK in S g ra ffito  von P ro l. M . K utschm ann

lottenburg, wo er seine Schiiler in vorbildlicher 
Weise in die Technik und den Geist dekorativer 
Malerei einfiihrt; daneben hat er ais Leiter einer 
Werkstatt fur Denkmalpflege viele wertvolle 
Bilder und Schnitzwerke in ihrem Bestande ge- 
sichert oder feinfiihlig wiederhergestellt. Seit 
einigen Jahren arbeitet er gemeinsam mit seinem 
Schiiler, dem Maler Thol.

Dem stillen, gewissenhaften und aller Reklame 

abholden Wirken Kutschmanns verdankt die preu- 
Bische Kunst- und Denkmalpflege auBerordentlich 
viel; seine Arbeiten werden iiber alle Mode- 

strómungen hinweg dauernde Wertschatzung er-

Aufnahme der Staatl. B ildstelle

fahren. Besonders genannt seien die Ausmalungen 
der Nikolaikirche in  Potsdam, der SchloBkirchen 

in Stettin und Kónigsberg, der Stadtkirche in 
Wittenberg sowie des Rathauses dortselbst und 

der Paulskirche in Halberstadt, ferner die Sgraf- 
fitoarbeiten am Rathause in Posen und am alt- 

stadtischen Rathause in Brandenburg, und endlich 
die Wiederherstellung des Zuschauerraumes der 

Staatsoper Unter den Linden und der alten Aula 
der Universit’at in Berlin.

W ir wiinschen dem verehrten Meister noch 
viele Jahre riistigen Schaffens.

Herausgeber und Schriftleitung.

» Wtwk.
■oois jot-nrcu

tPstauranl
"W arta,"
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?  bbI E H  » f .£ E.R ARCHITEKTEN BDA RE6.-BAUMEISTER 
J. BRAUN UND A. GUNZENHAUSER, BERLIN

Die hier gezeigten Hauser der Architekten Braun 
u. Gunzenhauser zeichnen sich durch eine ruhige 
und schlichte Gesamthaltung aus. Entsprechend 
der Absicht und dem Wesen der Bauherren wurden 
Eigenheime geschaffen, die nicht aufdringlich sein 

wollen, noch ubertriebene Sachlichkeit oder Ro- 
mantik betonen. Es wurde auf alles In-die-Augen- 
Fallende, auf alles nur Reprasentative verzichtet. 
So entstanden Wohnungen, die in enger und

21 A BB ILD U N G EN

Balkongelander und die Fensterladen erhielten 
einen sattgriinen Anstrich, der in  starkem Kon
trast zu den groBen weiBen Flachen der Hauswande 
steht. Das Dach wurde m it dunkelbraunen Biber- 
schwanzen eingedeckt,

Die Baukosten betrugen 31,— RM  fiir den 
Kubikmeter umbauten Raum.

In  dem von Wrangel angelegten Park auf dem 
Fichtenberg in  Steglitz ist inmitten alter machtiger

HAUS R. IN  LA U P H E IM

schoner Yerbindung m it der Natur stehen. Alle 

bewahrten Neuerungen der Technik Und der Hygiene 
fanden unter Berucksichtigung auBerster W irt

schaftlichkeit Yerwendung.
Das Landhaus E . R . (Seite 243 und 244) wurde 

in einer kleinen Oberamtstadt Schwabens fiir einen 

Apotheker erbaut. Im  Gegensatz zu der alten 

Apotheke, die dicht an der HauptstraBe steht, 

wurde das neue Wohnhaus tief in  das Grundstiick 

hineingestellt. Dadurch wurde es moglich, die 

Wohnraume, die nach Siiden und dam it nach der 

StraBe angelegt werden muBten, m it dem Garten 

selbst in  direkte Beziehung zu bringen. Die Aus- 
fiihrung des Hauses geschah in  ortsiiblicher Bau- 

weise: Backsteinbau m it rauhem Kellenputz. Das

Baume ein schlichtes Haus (Seite 245 und 246) fiir 
einen Yerlagsdirektor erstellt worden. Da das 
Grundstiick sehr viel hoher ais die StraBe liegt, 
muBten die Garage und die Chauffeurwohnung 
ebenerdig m it der AnfahrtstraBe gelegt werden, 

wahrend die Wohnraume auf gleicher Hohe wie 
die an das Haus angrenzenden Terrassen zu liegen 
kommen. E in besonderer Reiz der Anlage ist der, 

daB der Garten vor den Wohnraumen langsam 
nach Siiden ansteigt. Das Haus hat einen weiBen 

Terranovaputz, der Sockel ist m it dunkelroten 
Klinkern verkleidet. Das Gesims ist blau, die 
Fensterladen und das Balkongelander sind rot 

gestrichen. Die Baukosten betrugen etwa 35,—RM  

fur den Kubikmeter umbauten Raumes.
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E in ze lh e ite n  d e r  Fassade

Auf Seite 247 wird ein einstockiges Land
haus in  Frohnau gezeigt. Es wurde fiir ein 
kinderloses Ehepaar erbaut, das alle Wohn- 
und Schlafraume in  dem ErdgeschoB vereint 
haben wollte. Dadurch ergab sich ein lang- 
gezogener Baukorper, der so in  den groBen 
Garten gestellt wurde, daB er die vorhandene 
natiirliche Erhohung noch starker betonte. Die 
AuBenwande wurden in  Rathenower Steinen 
aufgefiihrt. Samtliche Rinnen, Gesimse und 
Dachaufbauten erhielten Kupfer. Die Holz- 
teile wurden grauweiB gestrichen. Der Preis 
fur den Kubikmeter umbauten Raum  beHef 
sich auf 36,— RM , Baujahr 1930.

Haus P. in  Duisburg (Seite 248) liegt gegen- 
uber dem Park des Solbades Raffelberg. Es 
ist m it gesandelten Klinkern verkleidet, die 
Fugen tief ausgekratzt. Die Holzteile sind 
sattgriin gestrichen, Rinnen, Gesimse und 
Yerwahrungen in Kupfer. Der Kubikmeter 

umbaute Raum  kostete 42,— RM , Baujahr 
1929/30.

Das Haus K a r lU lls te in  liegt zwischen dem 
geschiitzten Grunewald und einer Allee junger 
Birken in  Dahlem. Um  eine móglichst grofie

HAUS R. IN LAUPHEIM
La g ep lan  1 :4 0 0
1 Diele, 2 Garderobe, 3 A bort, 4 Spelsekammer, 5 Kiiche 
6 Gartensaal, 7 Ankleldezlmmer, 8 Bad, 9 Schlafzimm er, 
10—12 Wohnr&ume, 13 Treppenhaus, 14 proj. Garage



HAUS M. IN STEGLITZ

A R C H ITE K TE N  B D A R E G .-B A U M E IS TE R  
J. BRAUN UND A . G U N ZE N H A U S E R , BERLIN
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□ e ta ilze ic h n u n g  d e r  S traB en fro n t 
1 :125

HAUS M. IN STEGLITZ
A R C H IT E K T E N  B D A  R E G .-B A U M S T R . 
J . BR A U N  U N D  A . G U N ZE N H A U SE R  
BERLIN

Gartenflache zu gewinnen, wurde das Gebaude in 
die Nordwestecke des Grundstucks geriickt. Das 
Haus wurde gegen die Sonne gestellt. Eine 
unmittelbareYerbindung derWohnraume m it dem 
Garten war vom Bauherrn angestrebt worden.
Die Winkelstellung des Hauses ergab nicht nur 
den Yorteil bester Lichtverhaltnisse, sondern auch 
die Moglichkeit, vor den Wohnraum eine wind- 
geschiitzte Terrasse legen zu konnen. Das Erd
geschoB ist beinahe ebenerdig m it dem Garten. 
Dadurch ergibt sich der Eindruck eines schonen 
IneinanderflieBens von Wohnraum und Griinflache.
Diese Beziehung von Haus und Garten wird noch 
durch gelbgeaderte Plattenflachen verstarkt, die 
sich in  einzelne Wege, Treppen und Einfassungen 
aufl6sen. Um der Sonne móglichst ungehinderten 
Zutritt zu lassen, ist die Bepflanzung in  der Nahe 
des Hauses sehr gering. Baume und Straucher 
sind auf eine Boschung entlang der Gartengrenzen 
gepflanzt, dadurch wird das Grundstuck gegen 
die Nachbargrenze und StraBen abgeschlossen. 
Planschbecken und Sandkasten fiir die Kinder 
kamen in die sonnigste Ecke vor der Terrasse. Die 
Sonne kann von fruhmorgens bis spatabends auf 
Rasen und Terrasse und in den Wohnraum 
scheinen. Die Angliederung eines Chauffeurhauses 
sowie eines Siidfliigels ermoglichten es, den Wohn- 
garten und den Blumengarten raumlich von- 
einander zu trennen. Der Wirtschaftshof ist durch 
eine hohe Mauer abgetrennt, die ihre Endigung 

in einem Geratehauschen findet. Der M ittelpunkt

La g ep lan  1 :5 00
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im  Innern des Hatfses ist ein sehr groBer Wohn- 
raum m it Kam inplatz und anschlieBender Biicher- 
ecke. Damen- und Eflzimmer lassen sich m it 

diesem Hauptraum  durch Óffnen grofier Schiebe- 
tiiren zu einheitlicher W irkung zusammenschlieBen. 

Im  ObergeschoB liegen gegen Osten und Siidosten 

die Schlafzimmer. Die Hauswande wirken ais 
groBe, ruhige, rote Backsteinflachen und stehen 

farbig schon zu dem Griin von Rasen und Wald.

Das groBe Dach gibt, da es nur sehr wenig unter- 
brochen ist, m it seinen dunkelbraunroten farbigen 

Flachen dem Haus etwas besonders Behangliches. 
Die Gestaltung der Innenraume ist schlicht, da 

man auf die W irkung von guten alten Mobeln und 

Bildern Rucksicht nehmen muBte. Der Preis fiir 
den Kubimeter umbauten Raum  betrug bei sehr 

gediegener Ausstattung 50,— RM . Erbaut wurde 

das Haus in den Jahren 1930/31. —

SU dseite

HAUS T. IN FROHNAU
A R C H ITE K TE N  BDA  
R E G .-B A U M E IS TE R  J . BRAUN  
UND A . G U N ZE N H A U S E R  
BERLIN

GrundrlB vom  E rd gescho B  
1 :2 5 0

1 Speisekammer, 2 A nrich te , 3 Kuchę, 4 Vor- 
raum, 5 Garderoba, 6 K losett, 7 Madchen- 
zimmer, 8 Herrenzimmer, 9 Badezimmer, 
10Fruhstiickszimmer, UDam enschlafz im m er, 
12 Herrenschlafzimmer, 13 W ohnzim mer, 
14 Spelsezlmmer, 15 Diele, 16 Terrasse, 
17 Garagenvorhof, 18Teppichstange, 19 Obst- 
und Gemiisegarten, 20 Rasen
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HAUS P. IN DUISBURG S traB en s e ite
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S U dseite Foto Leonard, Berlin-Halensee

I W indfang, 2 Diele, 3 Herrengarderobe, 3a Damen- 
garderobe, 5 Damenzimmer, 6 Musikzimmer, 7 W ohn- 
zimmer, 8 Bi b I iothek, 9 Speisezimmer, 10 Anrichte,
I I  Kiiche, 12 Speisekammer, 13 Nebeneingang, 14 Leute- 
zimmer, 15 D ienerzimmer, 16 A ufgang zur Chauffeur- 
wohnung, 17 Garage, 18 W irtscha ftsho f, 19 gedeckte 
Terrasse, 20 Planschbecken

JjjUUI

HAUS K. ULLSTEIN IN DAHLEM E rd gescho B grun driB  1 :2 50
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W o h n h a lle  Fotos Leonard, Berlin-Halensee

HAUS K. ULLSTEIN IN DAHLEM
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Fotos Leonard, Berlln-Halensee

A RC H ITEK TEN  BDA R E G .-B A U M E IS TE R  
J. BRAUN UND A . G U NZEN H AU SER , BERLIN

G ardero bo
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