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Dieses Haus stellt den lebendigen M ittelpunkt deshalb besonders gliicklich; diese Insel der Frau 

der Deutschen Bauausstellung dar. V o  man auch zu widmen, die —  in ihrem kiinstlerischen 

in den Hallen und auf dem Freigelande sonst Schaffen ist es deutlich erkennbar —  den Ur- 
weilen mag, es ist immer nur die Macht der bezirken des Lebens sich hingibt, in denen See- 

Technik zu erkennen. Die Technik scheint lisches herrscht, ein Sinnbild von weittragender 

Selbstzweck geworden, nicht mehr —  in Halle I I  Bedeutung.
„Die Wohnung unserer Zeit“ wird dies beson- In  letzter Stunde ist der Gedanke gereift, ein 

ders erkennbar —  Mittel zur Gestaltung innerster Haus zu schaffen, das dem Walten der Frau vor- 

Beziehungen des Menschen zu sein. Die Ver- behalten sein soli. DaB Peter B e h r e n s  den 

auBerlichung ist bis zur letzten Folgerung durch- Gedanken zur Durchfiihrung gebracht hat, ist 

gefiihrt, die Wohnung gonnt dem Menschen kein bedeutungsvoll, da ja seine Lebensarbeit nicht 

in sich Beruhen, alles ist darauf angelegt, ihn her- nur Zweck, sondern zweckvoll durchgestaltete 

auszureiBen und in den verwirrenden Kreis der Form bedeutet. Sein Lebenswerk ist Schaffen 
Gemeinschaft zu spannen. aus innersten Beziehungen heraus. Modeformen

Der Gedanke, in dieser Hochspannung der und Schlagworte gibt es fiir ihn nicht. Er ar- 

Technik eine Insel der Ruhe zu schaffen, war beitet, er gestaltet seine Aufgabe und niitzt die
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Lageplan m it G arten an lag en  1 :1000
R e c h t* : GrundriB des fa rb lg en  M o sa ik fuB b od ens
Im  E lngang und Im  V o rra u m  1 :1 50
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A n s ich t gegen W e s te n , rech ts  d e r Funkturm  

H A U S RING DER FRAUEN
A R C H .P R O F . DR. PETER BEHRENS, BERLIN

W e rk s ta tte  d e s  G o ld s c h m ie d s  W ilm , re c h ts  im  H in te rg ru n d  H aus R ing d e r  F rau en
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Fortschritte in der Technik, ohne sich von ihnen 
beherrschen zu lassen. Ais weiter wichtiger Bei- 
stand und Mitarbeiter ist der Goldschmied R i
chard W i 1 m zu nennen. Unermiidlich hat Elsę 
O p p l e r - L e g b a n d  gearbeitet, um den Bau 
und die Ausstellung durchzufiihren, unermiidlich 
Paula S a m o j e , der es gelang, die Frauenver- 

bande zum Ringe zusammenzuschlieBen. Sie 
brachte es auch soweit, daB in dem Haus wah
rend der Dauer der Ausstellung jeden Tag eine 
festliche Veranstaltung stattfindet. So ist also 
dieses Haus vom Yerein fiir Deutsches Kunst- 
gewerbe und dem Verein zur Befórderung des 

GewerbefleiBes den 58 deutschen Frauenorgani- 
sationen gewidmet, die in diesem Ring der Frauen 
vereint sind.

Das erste Zeichen, de^ Ubermaclit der Technik 

entrinnen zu kónnen, ist das kleine Haus, in dem 
der Goldschmied W ilm  eine Werkstatte einge- 
richtet hat (Bild S. 291 unten). In  Ruhe fiigen 

liier Handwerker edles Metali und edle Steine zu 
kunstvollen Gebilden, die gleichermaBen zur Frau 

gehóren. Sehr schón sind die Eckvitrinen aus 
zusammengefiigten Glasplatten. Jede Yerbindung 

durch Holz oder Metali ist iiberfliissig.
In einer schón durchgebildeten Gartenanlage 

mit behaglichen Ruheplatzen liegt das leiclit auf- 
strebende Bauwerk m it seinen Rundungen hinter 

dem rechteckig angelegten Becken. Auch dieses 

tragt wesentlich zur lebendigen Wirkung des 

Ganzen bei, insbesondere auch durch denWasser- 
strahlenkranz, der das offene Rund der Tanz-
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terrasse umschlieBt (s. Gartenplan S. 290 und An

sichten). Die Kreisform des Hauses mit den 
kreisformigen Ausbauten ist eine Yersinnbild- 
lichung des Ringes der Frauen. Sehr gut wirken 

die unteren. Wandflachen durch die rotverfugten 
hochgestellten Schmelzplatten der Richard 

B l u m e n f e l d  A .-G . Das weiBe Rund des 
Oberbaues lóst sich dann auf in ein Torkret- 
Stahlgeriist. Es tragt einen Metallring, auf dem 

eine Neon-Leuchtrohre ruht. Der Durchmesser 
des Hauptbaues betragt 22,50 m, das Ganze ist 
ein Eisenskelettbau der Firmen B r e e s t  & Co., 
Berlin, und G o l l n o w  & S o l i n ,  Stettin. Die 

Ausmauerung wurde mit Frewen-Hohlziegeln in 
einer Starkę von 12 cm vorgenommen. In  der 
Mitte der Abdeckung des Hauptraumes sowie des 
Yorraumes befindet sich ein groBes Oberlicht.

Der Haupteingang erfolgt von der Masuren- 
allee aus, also von Norden her. Der MosaikfuB- 
boden versinnbildlicht das Einschwingen der 
Gaste durch die Drehtiir. Er leitet in den Haupt- 
raum (Abb. S. 292) iiber, der m it Schwarzem rhei- 
nischen Linoleum belegt ist, wahrend die erhóht 
liegenden Apsiden wTeiBes Linoleum erhielten. 
In samtliche Wandę sind Schaukasten einge- 
lassen, die schwarz eingefaBt sind. Hier werden

Dinge ausgestellt, die fiir die Welt der Frau 

wichtig sind, ferner Kunstwerke, die das 
Schaffen der Frau veranschaulichen sollen. Die 
Wandę sind weiB, und von ihnen aus ist bis zum 
Oberlicht ein feingeschwungener, mit Langs- 
falten versehener Stoff gespannt, der wesentlich 
zur Festlichkeit des Raumes beitragt. Nach 
Siiden gibt ein 6,80 m breites Schiebefenster den 
Blick auf die Tanzflache mit einer Statuę der 
Bildhauerin Milly S t e g e r , auf die glitzernde 
Wasserf lachę und im Hintergrunde auf die 
Bauten der Ausstellung frei.

Die beiden Apsiden und der Vorraum konnen 
durch schwere rote Samtvorhange geschlossen 
werden, die an Rilogaschienen leicht beweglich 
aufgehangt sind. Hierzu werden elektrisch be- 

triebene Aufzugswinden mit Druckknopfsteue- 
rung verwandt.

Die gut geformten Stiihle, ebenfalls nach Ent
wurf von Prof. Behrens hergestellt, sind schwarz 
behandelt, Sitze und Riickenlehne>i rot.

Samtliche Firmen stellten ihre Arbeiten kosten- 
los zur Yerfiigung. In  dieser Zeit bedeutet das 
ein besonderes Entgegenkommen, um so mehr ais 
die ganze Arbeit in kiirzester Frist geleistet wer
den muBte. —  O t t o R i e d r i c h .

KLEINWOHNUNGSBAUTEN IN REICHENBACH IM VOGTL.
ARCHITEK T RUDOLF L A D E W IG , R E IC HE N B A C H  I. VO G TL. •  5 A BBILDUNG EN

H a u p ta n s ic h t des V ie rs p a n n e rty p s

Architekt Rudolf Ladewig in Reichenbach i. V. 
hat besondere Typen fiir Kleinwohnungsbauten 

ausgearbeitet, die von der Stadt Reichenbach i. V. 

zur Ausfiihrung gebracht werden.
Der a u s g e f i i h r t e  B a u  ( T y p  I) ist ein 

Vierspanner. An jedem Podest liegen eine zwei- 

raumige und eine dreiraumige Wohnung. Die 

kleinere ist einschl. ausgebauter Bodenkammer 

37 qm groB und kostet jahrlich 210 RM Miete;

die gróBere Wohnung von 50,50 qm Flachę ein- 
schlieBlich ausgebauter Bodenkammer erfordert 

285 RM. jahrliche Miete. Die Wohnflache ist 

also auf 5,60 RM. fiir 1 qm festgesetzt bei einer 
Hóhe der Hauszinssteuermittel von 4000 RM  je 

Wohnung. Bei der Einrichtung der Wohnung ist, 

wie die Grundrisse zeigen, Wert auf gute Stel- 

lungsmoglichkeit der Móbel gelegt. Die Woh- 

nungstrennwande, soweit sie nicht Konstruk-
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KLEIN  W O H N U N G S - 
B A U TEN  IN  
R EIC H E N B A C H  
I. VO G TL.
A R C H . RUDOLF LA D E W IG , 
R E IC H E N B A C H  I. VO G TLA N D

S e ite n a n s ic h t  
des V ie rsp & n n erty p s

tionswande sind, wurden ais 5 cm starkę Solomit- 
wande ausgefiihrt, die sich ausgezeichnet gegen 
Schall hewahren und sehr preiswert sind.

Architektonisch verteilen sich die Massen mit 
den zuriicktretenden Seitenfliigeln gut, und das 
zuriickgesetzte DachgeschoB hildet eine schlichte 
Bekronung des Ganzen. Die stellenweise Yer- 
wendung des roten Klinkers, mit dem auch die 
Abschrage unter dem DachgeschoB in Flach- 
schichten hergestellt ist, die schwarzen Profil- 
leisten der 3 cm hinter dem Putz zuriickgesetzten

Kastenfenster sowie die weiBen Fensterkreuze 
und die nur leicht griin getonten Fassaden geben 
dem Bau eine ruhige und freundliche Farbigkeit.

Die Zusammenschliefiung mehrerer solcher 

Einzelgebaude wie im dargestellten Lageplan er- 
moglicht eine groBe umschlossene Freiflache fiir 
Einzelgarten und Spielplatze.

Auf Grund der Erfahrungen aus diesem ausge- 
fiihrten Bau hat Architekt Ladewig den abge- 
bildeten S e c h s s p i i n n e r t y p  ( Ty p  II)  ent- 
worfen, nach dem noch fiir dieses Jahr die Aus-

GrundriB des V ierspS n nertyp s 1 :250
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S c h a u b ild  des  
S ech ssp & nnertyps

fiihrung von sechs Hausera geplant ist. Dieser 

Typ besteht gewissermaBen aus der Yerbindung 
dreier Hauser, wobei je eine Umfassungswand ge- 
spart wird. Alle Wohnungen, bestehend aus Wohn- 
kiiche und zwei Schlafzimmern, sind vollig gleich- 
artig und zwingen direkt zur Typisierung: Trenn- 
wande, Balkenlagen, Dielung werden. vorgerichtet 
eingebaut. Abort, Sitzbad und Ausgiisse jeder 
Wohnung liegen an e i n e r  Wasserzufuhr bzw. 
Ableitung. Eine einzige hellbelichtete Treppen- 
anlage geht vom Keller in einem Zuge bis zum 
Boden hinauf, und zwar liegen vier Wohnungen 
an jedem oberen und zwei an jedem unteren 
Podest, so daB bei einer solchen viergeschossigen 
Bauweise 24 Wohnungen entstehen.

Die Schornsteine sind so vorgesehen, daB fiir 
eine Wohnung nur e i n e  Feuerstelle in Frage 
kommt, wobei die Heizwand des Herdes die 
Wohnkiiche und das anliegende Zimmer erwarmt. 
Auch bei diesem Typ ist fiir beste Mobelstellung 
gesorgt. Die Wohnkiiche, der Hauptwohnraum

K LE IN W O H N U N G S - WZ 
BAUTEN IN R E IC H E N - 

BACH I. VO G TL.
ARC H ITEK T RUDOLF LA D E W IG  

R EIC HEN BA C H I. VO G TL.

der Familie, ist durch die Stellung des Herdes, um 
den nach Kochbeendigung an einer Schutzschiene 
ein Vorhang gezogen werden kann, in Wohn- und 
Kochteil aufgeteilt. Ein eingebauter Wandschrank 
m it Regalen nimmt alle Kuchengeratschaften auf. 
Jede Wohnung hat ihren Vorraum am Treppen- 
haus, einen Zwischenflur mit Abort und Sitzbad 
zwischen Wohnkiiche und den anderen Raumen, 
ist zweiseitig belichtet und diagonal durchliiftbar. 
Ausreichende Kellerraume sowie Waschkiichen 
sind vorhanden. Nach dem abgebildeten Sied- 
lungsplan ist die Anlage von Garten und Frei- 
flachen um die Einzelkomplexe gesichert.

AuBerlich wachst die Gestaltung in rein sach- 
licher Form aus dem GrundriB zu architekto- 
nischer Wirkung empor. Ein besonderer Reiz 
wird dem Gebaude durch den mittleren Yorplatz 
m it einer abschlieBenden Pergola verliehen, und 
die groBe lichtvolle Eingangshalle am Treppen- 
aufgang nimmt dem Hause den Eindruck einer 

Mietkaserne. —  P a u l  S c h a f e r .

GrundriB d e s  S ec h s s p S n n e r- 
typs 1 :250
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BAUTEN DER ARCHITEKTEN B D ^  y  SCHM|TZ AACHEN
5 ABBILDUNGEN

A

Schaubild von Oidtweiler mit umgebauter Pfarrkirche

S c h w e s t e r n h e i m u n d K l o s t e r k i r c h e  

a m S a n a t o r i u m  i n  A a c h e n .
Der Bau dient ais Heim fiir katholische 

Krankenschwestern, die das benachbarte, durch 
einen Verbindungsgang erreichbare Sanatorium 
betreuen (s. GrundriB S. 297). AuBer einem Auf-> 
enthalts- und einem Arbeitsraum einschl. zweier 
Sprechzimmer auBerhalb der Klausur enthalt das 
Heim im zweiten und dritten GeschoB fiir die 
Krankenschwestern getrennte Schlafraume. In 
inniger baulicher Verbundenheit liegt im rechten 
Winkel zum Heim die Klosterkirche fiir die 
Schwestern und die Patienten des Sanatoriums 
(Abb. hierunter).

U m b a u  d e r  P f a r r k i r c h e  i n  O i d t 
w e i l e r .

Umbau und Erweiterung der altehrwiirdigen 

Kirche in Oidtweiler, die aus dem X II I .  Jahr- 
hundert stammt, stellte den Architekten eine be
sonders interessante Aufgabe. Die wertvollsten 
Teile der alten Kirche, die unter Denkmalsschutz 
steht, waren zu erhalten. Parallel zum alten Bau 
wurde ein neues Kirchenschiff erbaut. Durch Ent- 
fernung der Nordwand und des kleinen nachtrag- 
lich angebauten Seitenschiffs gelang es, die beiden 
Kirchenraume zu einem groBen einheitlichen 
Raume zu vereinigen. Die zur HauptstraBe ge- 
legene schone Siidfront und das Chor —  die wert-

S chw este rn he im  m it K lo s te rk irc h e
Fotos Heinz G. Hofmann, Aachen
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U M B A U  DER  
PFA R RK IR CH E  

IN O ID TW EILER

G rundrlR  vo m  S c h w e s te rn h e im  m it K lo s te rk irc h e  
am  S an a to riu m  in A a c h e n
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Aus der K olonio V aa ls e rq u a rtie r bei A ach en

vollsten Teile der Kirehe —  blieben dadurch un- 

versehrt.
Aus Griinden der Denkmalspflege wurde es ais 

wiinschenswert erachtet, dem Kirchenbau eine 
dominierende Note zu geben. Die neue Aufbau- 
linie mit dem kraftigen Glockenturm (Abb. 
S. 297) erfiillt diese Forderung, so daI3 im Land- 
schaftsbild auf weite Entfernung der Bau die be- 
herrschende Rolle spielt (Abb. S. 296).

Der bergbauliche Charakter des Bezirks machte 
eine umfangreiche und bis ins kleinste ausge- 
arbeitete Sicherung erforderlich. Ein Eisenbeton- 
zerrband, in jedem Joche angeordnet, lauft vom 
Seitenschiff-Fundament der neuen Kirehe unter 
dieser und unter dem FuBboden der alten Kirehe 
her und miindet in ein Aufnahmeband, das vor den 
Fundamenten der alten Kirehe angelegt ist. Bei 
der Lange der Kirchenschiffmauer muBten zwei 
Gehfugen angeordnet werden, die bei etwaigen 
Erdsenkungen RiBbildung des Mauerwerks auf-

A R C H ITE K TE N  BDA H E R M ES  U. S C H M IT Z , AA CH EN

fangen und ableiten sollen. Eine Gehfuge wurde 
in der Mitte der Langswand des Seitenschiffes an
gebracht, eine zeite neben dem Chorbogen. Durch 
diese Anordnung wurde eine schwere Verankerung 
iiber den Scheiteln der Seitenschiffbogen not- 
wendig. Berechnungen und Piane hierfiir stannn- 
ten von der Firma WayB & Freytag in Dusseldorf.

B e a m t e n k o l o n i e  
i m  V a a l s e r ą u a r t i e r  b e i  A a c h e n .

Die obige Abbildung zeigt eine Teilansicht der 
Beamtenkolonie, die dicht an der hollandischen 
Grenze im Auftrag der PreuB. Regierung errichtet 
wurde. Es sind Doppelhauser mit je fiinf Zim- 
mern, Kiiche, Bad und ausgebauten Dachraumen. 
Des feuchten und schlechten Untergrundes wegen 
konnte die Kellerbodenhohe nur wenig unter 
Terrainhohe gelegt werden. Die Fassaden sind in 
Terranova verputzt und in der Farbę kraftig ge- 
halten.

BAUGRUPPE MARLI IN LUBECK
A RC HITEK TEN  SC HW EIN FU R TH  U. S IE B E R T, LOBECK •  4 A BB ILDU NO EN

In der Vorstadt Marli, an der stumpfen Ecke 
Marli- und GoebenstraBe, ist der abgebildete 
Wohnblock errichtet. Nach dem bestehenden 
Baufluchtliniengesetz war Randbebauung vorge- 
sehen. Mit Rucksicht auf die besonders expo- 
nierte und im StraBenbild wichtige Lage des 
Grundstuckes, dem gegeniiber noch eine dritte 
StraBe spitz einmiindet, und um eine giinstige 
wirtschaftliche Nutzung des sehr groBen Hinter- 
gelandes zu erreichen, war ein Wettbewerb ver- 
anstaltet worden. Es wurde dabei den Bewerbern 
freigestellt, eine andere ais die vorgeschriebene 
Bebauung vorzuschlagen, falls sich damit eine gute 
Platzwirkung bei gut besonnten Wohnungen er- 
zielen lieBe.

Ais Preistrager erhielten die Architekten 
S c h w e i n f  u r t h  und S i e b e r t , Liibeck, die 
Gesamtbearbeitung der Anlage von der Gem. 

Wohnungsbaugenossenschaft „Bauhiitte“ , Liibeck, 
die auch den Wettbewerb ausgeschrieben hatte. 
Die Achse der Baumassen wurde senkrecht auf 
den StraBenzug HovelnstraBe— GoebenstraBe ge- 
stellt, wodurch ein platzartiger Raum entstand, der 
vom Auge in die StraBenkreuzung unmittelbar 

hineingezogen wird und das heikle Bild der 
StraBenkreuzung in eine gute und reizvolle 

stadtische Platzanlage verwandelt. Fast alle 

Wohnungen sind auf die StraBe gerichtet, gut be- 
lichtet und beliiftet. Die Gestaltung der StraBen- 

fronten zeigt ruhige, schlichte Formen, in Rohbau
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Ein H au te in gan g  der Baugruppe M a rli in LUbeck

bei sparsamer Verwendung von Terrakotten, roten 
S-Pfannendachern und gleiche Hauptgesims- und 
Firsthóhen. Die leicht zuriickspringenden, rhyth- 

misch wiederholten Treppenhauser lassen an den 

gleichmaBig geteilten, roten Hausflachen den Ein- 
druck der Monotonie nicht aufkommen.

Es konnten bei der Losung 60 Wohnungen, je 
zwei im Stockwerk an einem gemeinschaftlichen 
Treppenhaus, in zehn gegeneinander durch Brand- 

giebel abgeteilten Hausern errichtet werden, dazu 
zwei Laden und eineLeihstelle derStadtbibliothek. 
Zu jeder Wohnung gehoren noch je ein Dachboden- 
zimmer und ein bis zwei Keller. Von einer ge- 
meinsamen Heizanlage wurde abgesehen, um die 

Mieten nicht unnotig zu steigern. Im  Keller des 
Mitteltraktes befinden sich die Raume einer Brause- 
badanlage und Zentralwaschkiiche. Das ver- 
bleibende Hintergelande wurde einheitlich in 
schlichter Weise mit gartnerischen Anlagen und 
Spielplatzen ausgestattet, wahrend der Platz vor 
dem Hause Umfahrtweg und einfache Rohbauein- 
fassungen mit Eisengitter erhielt und zu einer 
griinen Vorgartenflache zusammengefaBt wurde. 
Bei solider Ausfiihrung in Ausgestaltung und 
Ausbau, obwohl das Wohngelande verhaltnismaBig 
teuer war, konnten die Wohnungen, je nach GroBe, 
doch mit 40 bis 58 RM Monatsmiete abgegeben 

werden. —
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