
D E R  B A U M E I S T E R
28. JAHRG. JUNI 1930 HEFT 6

P o s t g e b ä u d e  i n  D e i s e n h o f e n  (B au jahr 192G)

EINIGE ARBEITEN DER ARCHITEKTEN 
LECHNER UND NORKAUER- MÜNCHEN

W enn cs e rlau b t ist, ein Bild statt W orten  als M olto zu w ählen, m öchten w ir das P ostam t in 
D eisenhofen an die Spitze einiger A rbeiten der M ünchner A rchitekten Rechner und N orkauer 
setzen. Dieses Bild zeigt zweierlei: Zunächst den Versuch, das P rogram m  eines ländlichen Postam tes 
sowohl in  der inneren  Zweckgestaltung wie in der äußeren  Form gebung au f eine einfache Form el 
zu bringen . Sodann das Bestreben, m it gegebenen fo rm alen  M itteln altbayerischer T rad ition  
einen H auskörper w irklich gu t zu gestalten und so eingehend durchzuarbeiten , daß  über ein Ge
sinnungsm üßiges hinaus z. B. die h ier gezeigte S traßenseite ein inneres Leben erhält und voller 
M usikalität erscheint. —  Dies das künstlerische Them a. Gegenständlich betrachtet, bieten L cchner 
und N orkauers A rbeiten  ein reiches und v i e l f ä l t i g e s  S t u d i e n m a t e r i a l  hauptsächlich fü r  
G r u n d r i s s e  u n d  E i n z e l h e i t e n  d e s  E i n f a m i l i e n h a u s e s  m i t t l e r e r  G r ö ß e .  Bei 
den Z eichnungen w ird vielleicht eine gewisse zunächst äußerliche V erw andtschaft m it S chm itthen- 
n ers D arstellungsw eise au ffa llen . W ir dü rfen  verraten, daß  tatsächlich fü r  das sorgfältige A uf
zeichnen der D inge, welche w ir fü r  die V eröffen tlichung  gew ünscht haben, ein  S chm itthennerschüler 
von den A rchitekten  z itie rt w urde. Im  A nschluß an Lechner und N orkauers A rbeiten zeigen w ir noch 
einige andere E n tw ü rfe  fü r  das 20- bis 30-Tausend-M ark-IIaus m it lediglich erdgeschossiger E ntw ick
lung  bzw. m it flachem  Dach. A uf eine in  der „B aum eisterreihe“ in K ürze erscheinende V erö ffen t
lichung über „D as K lein-IIaus und seine E in rich tung“ (in  der Preislage von 50 0 0 — 15 000  M.) 
m öchte in diesem  Z usam m enhänge noch hingewiesen werden. H a r b e r s .
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P o s t a m t  D e i s e n h o f e n ,  E i n g a n g s t ü r e

I l a u s  M e r t e l - R e i c h e n  h a l l

Eine sehr einfache und doch originelle, 
sym metrische A nordnung der N ebenräum e 
zur T reppe und davor der W ohnräum c.

G r u n d r i ß  E r d g e s c h o ß  1: 200

- - - 1 , 0 7 ---------------------------------------------

j?
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G ru n d riß  des Obergeschosses i. M. 1 200

A ufenthalt im  F re ien  und A ussicht in  das Gebirge verm ittelt die Terrasse im  Erdgeschoß und  eine große wind- 
geschülzle Loggia vor den Schlafzim m ern , diese au f Föhrenholzsliitzen, m it Föhrenholzdecke und F öhrenholz

gesims, alles IIolz naturgewachst.

132 qm überbaute Fläche,
968 cbm um bau ter R aum ,
31 000 M ark B aukosten,
5 Z im m er, K am m er, K üche, Bad (Gas), 
Garage, W arm  w asserheizung.
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A n s i c h t  v o n  d e r  S t r a ß e n s e i l  c

Phvsiognom isch isL n ich t uninteressant, wie die Ilau s- 
geslallung rückw ärts h ier die gleiche U nruhe wie die 
einrahm enden  gestutzten K astanien zeigt.

H a u s  M e r t e l -
lt  e i c h e n  h a 1 1 (1 927 /28 )
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S CH VE5TE!KRANKEN

D a s  M ä d c h  e n  li c i m  d e r  l l a n f  w c r k c F  ü s s c n  (1925 /26)

WASCH
RAUM

R H L A F  5 A A  L

G ru n d riß  des 1. Obergeschosses
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0  r  t  s k r a n  k e n  k a s s e 
F  ü s s e n  a; L o c h  
(B au jah r 1927)

Die Westseite

Lechner und N orkauer haben in den letzten Jah ren  in Füssen m ehrere Bauten errich te t, neben der O rtsk ranken
kasse fü r die H aufw erke A rbeiterw ohnungen, ein B eam tenhaüs und ein M ädchenheim. U m  einer guten Baugcsin- 
nung  die Wege zu ebnen, w urde, anknüpfend  an gute handw erkliche T rad ition , die auch in Füssen noch vor
handen ist, bei allen diesen B auten eine allgem ein verständliche Form ensprache gew ählt, d ie z. B. in  dem  
hellen B eam tenhaus m it sorgsam ab
gewogenen V erhältnissen der T ür- 
und F ensteröffnungen  deutlich w ird.
Das gebrannte T onrelief über dem 
E ingang der O rtskrankenkasse ist 
von B ildhauer E. A. Bauch.

O rtskrankenkasse Füssen, 
die Westseite
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O r t s k r a n k e n k a s s e  F ü s s e n  a m  L e c l i  

A nsicht von Süden und G ru n d riß  des Erdgeschosses (im  M aßstab 1 :2 0 0 )
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G artenseile (Som m erseite). U nten E ingang (Schatlen)seite (E inzelheiten der Fassade siehe au f T afel 42)

II a u s D e m  m  e 1 i n W e i l h e i  m  , 
O b e r b a y e r n  (B au jahr 1927/28)

überbau te  Fläche 8 8 qm , um bau ter R aum  776 cbm, 
benutzbare W ohnfläche 145 qm , Kosten 23 000 
51ark, 5 Z im m er, K am m er, Küche, Bad (Gas), 
IV arm wasserheizung.

Ganz unterkellertes (W erkstatt im  K eller) bü rger
liches W ohnhaus m it ausköm m lichen M aßen. S itz
platz und Sonnenbalkon vor dem  Schlafzim m er, 
knapp ohne Enge, behaglich ohne Luxus.
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11 a u s D c n n n e l - W e i l h c i m ,  O b e r b a y e r n

H ier liegt die T reppe n ich t senkrecht sondern paralle l zu den W ohnräum en. 
D er verhältn ism äßig  große F lu r  träg t viel bei zu einem  behäbigen und ge
räum igen  E indruck — trotz der tatsächlich vorhandenen sorgfältig-sparsam en 
D im ensionierung aller Räum e.
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B e a m t e n  w o h n  h a u s  d c r H a n  f  w c r k c i n  1' ü  s s e n

Im  Interesse einer einheitlichen W i r k u n g  w urden d ie  K am ine u n te r dem  Dache zusam m engezogen 
und  am  F irs t herausgebracht als D achkrönung.

B enutzbare W ohnfläche 2X 130  qm. Zwei W ohnungen  je  5 Z im m er, 2 D achkam m ern,
Ü berbaute Fläche 174 qm , Bad, Küche, W arm w asserheizung,
um bau ter R aum  1530 cbm, B ^ o n  au f Betonsäulen.

Kosten 52 000  Mark. 1 cbm um bauten Raumes kostet som it (52  0 0 0 :1 5 3 0 ) =  ca. 34 Mark.
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D achgeschoß-G rundriß (i. M. 1: 200)

Erdgeschoß
G rundriß
i. M. 1 :1 0 0  
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H a u s  G r ü n  i g i n  A l s b a c h .
B e r g s t r a ß e
(B au jah r 1.927/28)

Ü berbaute Fläche 99 qm , um b au ter R aum  
956 cbm , B aukosten 22 300  M ark, be
nutzbare W ohnfläche 236 qm .
9 Z im m er, 2 B äder, 2 K los., K üche, Speise, 
W arm w asserheizung. W arm w asserbereitung 
durch G asaulom at.



S ü d a n s i c l i l  i. M. 1: 200 K ellerg rundriß  (i. M. 1: 200)

U nlen Q u  e r s e h n  i l l  i. M. 1:1.00
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H a u s  B o r s t  i n  O b e r m e n z i n g - M ü n c h e n  (B au jah r 1928)

141 qm  überbaute Fläche, 1080 cbm um bauter B aum , 3S 000 M ark 
B aukosten.
6  Z im m er, K am m er, Küche, 2 Bäder (Gas), W arm w asserheizung. 
E ine w eiße M auer tren n t den von A rchitekt D ipl.-Ing . A. S e i 
f e r t  angelegten G arten von der S traße; G arlcngrundslücksform , Be
p flanzung  und Wege weisen au f  den hellen Giebel h in , d e r du rch  alle 
und neue B aum kronen über die M auer leucblet.

L a g e p l a n  zum  H aus B o r s t  (i. M. 1 :500)
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I l a u s  B o r s t  i n  O b c r m e n z i n g - M  ü n e l i e n  

L inks E  r  d g e s  c h  o ß  , rechts D a c h g e s c h o ß  (i. M. 1 :2 0 0 )

U nten S ü d g i e b c 1 s e i t e i. M. 1: 100

 119 - - f
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I l a u s  B o r s t ,  0  b e r  m e n  z i n  g - M ü n c h c n 

Rechts S t r a ß e n a n s i c h t  von der Gartenseite 

U nten N o r d s e i t e  (i. M. 1 :2 0 0 )

Rechts E i n z e l h e i t e n  des Dachanschlusses an den 
Giebel. Zwei Reihen Mönch- und Nonnenziegel verm it
teln den A nschluß der D achpfannen (,,S “) zum  P u lz- 
giebel —  (M. 1 :1 0 0 ) .
(Fensterdetails siehe Tafel 40)

A nsicht der NT 0 r  d s e i t c von der S traße  aus

—I*
\ \  e s l a n s i c h t  vom K anal, E inzelheiten
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H a u s  U i c d  u.  K o h o r n  (1928),
I s a r  h ö li e b. M ü n c l i c  n

W ohnräum c, benutzbare W ohnfläche 132 qm . um 
bauter R aum  739 cbm, Baukosten 28 600 .Mark. 
W arm w asserheizung und W arm w asserbereitung. Eiscn- 
bctonbalkon.

E inzelheiten der S traßenansich t, insbesondere des 
Balkons au f T afel 41
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Ein Vergleich dieses Projektes m it H aus D em m el (Seite 213) und  dem  
Beam lenhause in  Füssen (Seite 215) ist in m ehrfacher H insich t interessant. 
D er G ru n d riß  m it 10,00 m al S,S5 m  A ußenm aßen  ist nahezu derselbe. 
Im  Ä ußeren besieht au f der Eingangsseitc kein U n tersch ied ,— es sei denn, 
daß  die Fensterscheiben das eine ¡Mal w eiß gelassen, das andere Mal schwarz 
angelegt w urden. (F ü r die B eurteilung  ist letzteres entschieden besser.) L e
diglich die G artenseite ist anders ausgestaltet. W ir w ollen h ie rm it n ich t 
etwa die A rchitekten  der F aulheit im E n tw erfen  zeihen. Im  G egenteil m öchte 
im Sinne des V orw ortes beton t w erden, daß  gerade dieses W eiterdurcharbeiten  
eines einm al erprobten  E ntw urfes, das V ordringen  und  schrittweise künstle
rische V erfeinern  des Typs, das die allgem eine E ntw icklung F ö rdernde  ist. D er 
nähere Vergleich der zwei Südseiten w ird  dies bestätigen.

---------------------------- «s.

222



223



H a u s  K ö h l e r  a u f  d e r  I c k i n g e r H ö h e ,  I s a r t a l  B au jah r 1927 2 S;

Links G a r t e n p l a n ;  rechts L a g e p l a n
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H a u s  K ö l i l c r  a u f  d e r  I c k i n g e r  H ö h e  (Isarlal)

Die lange Seite schaut nach Süden, sie b ietet einen herrlichen Blick ins w ildrom antische Isarta l und
au f die bayerischen Berge.

G rundriß  Obergeschoß' (i. M. 1 :2 0 0 )

U m bauter R aum  2391 cbm, Baukosten 93 600 Mark. 
G artenanlage Arch. Seifert.

Die Baukosten erscheinen bei diesem Bau unverhältn is
m äßig  hoch.

_ _  |

.. :n

H 4 Js jia iiS im ] UBUKIBJ1

i n I f f i j iS i i lH lC M M ] 1
.......................... --------------------------------- 4
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II a u s S c h n  e i d t , I s a r  h ö h c b e i  M ü n c h e n  (1929)

W ohnriiiim e, benutzbare W ohnfläche 152 qm , um bau ter R aum  S70 cbm, Baukosten 35 160 Mark.

G arten von B e h r ,  in  den reichlich vorhandenen gemisch
ten B aum bestand eingeordncl. W arm w asserheizung und 
W arm  wasserberei tun".o
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F J A ' V S  S O H l N l E i l D T  • ¿ S A I F Ü H Ö l f J I E

N
A 1 D I E L E /  2 A R B E I T S Z i M M E R  /  3  W O H N Z i t l M E R  /  V - K V C H E  

5 S P E i S E  /  6  S C H L A F Z I M M E R  /  J  B A D  /  8  V O R R Ä T E  

9 K O K S  K E L L E R  /  10 H E I Z V N C S  K E L L E R  /  11 W A S  C H  K V C H  E

G R V N D R I S 5 E

Ä

K E L L E R G E S C H O S S

l i ie r  w ird —  ähnlich  den neueren E n lw ürfen  F rcym uths —  das neue m ehrteilige 
F enster ohne Quersprossen verwendet, w om it ein gewisser K ontak t m it neuem  B au
w illen (siehe die Postbauten in  l ie f  t 5 dieses Jahrganges) gew onnen w ird. Das gleiche 
g ilt fü r  Ilau s  B enjam in.
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H a u s  B e n j a m i n ,  E b e n  h a u s e n  i m  I s a r t a l  (B au jah r 192S/29)

Bebaute Fläche 151 qm , um bau ter R aum  1006 chm , K osten 35 700 Mark. 7 Z im m er, 3 D achzim m er, 
2 Bäder, Küche, W arm w asserheizung, elektrische W arm w asserbercitung, Balkon au f E isenbetonsäulen.

F enster, L äden und  Dachgesims aus 
Föhrenholz , n a tu r , geölt. G roßer B al
kon au f Eisenbetonsäulen.
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E ine äu ß ers t reizvolle —  nahezu klassische Entw icklung des H auskörpers und der W and- 
i'läche. D ie R aum folge ist eine ungezwungene, die R äum e wechseln ab im  V erhältnis 
von Länge und Breite. D urch den "'Balkon w ird ein sehr fe iner M aßstab gew onnen und 
gleichzeitig eine gute Ü berleitung zum  fallenden Gelände. (Siehe auch E inzelaufnahm e 
au f Seite 232.)
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I l a u s  B e n j a m i n ,  E b e n  h a u s e n  i m  I s a r t a l .  
E i n z e l a n s i c h t  des B a l k o n s  m it Sonnenlein
wanddach.

BÜRGERLICHE WOHNHÄUSER 
IN BELGIEN

M it den nachfolgenden Skizzen P ro f . Lechncrs aus A lt- 
belgicn, die der A rchitekt selbst erläu tert, soll noch ein
mal nachdrücklich au f dasjenige hingewiesen werden, 
was durch gute B augesinnung und die T rad ition  eines 
klaren B ürgerw illens, einer bürgerlichen erprobten  und 
eindeutig-reinlichen L ebensform  erreicht werden kann. gh.

Jetzt erst merken wir, wie wenig wir uns vor der 
Kriegsnot und dem nachfolgenden W ohnungsmangel 
um die einfache bürgerliche W ohnung gekümmert 
haben, um ihre Ökonomie, Wärmehialtuna:, Raum-O'
einleilung und Sparsamkeit. Auf den Schulen ge
hörte sie kaum zur „Architektur“, und die schul- 
m äßige W ohnung fing eigentlich erst hei der „Villa“ 
an. Mit größtem Interesse wurde um die Jahr
hundertwende das Werk von Muthesius über die 
englische W ohnung aufgenom men und wir gewan

nen Einblick in eine alle wohlbegründctc und heute 
noch gleich lebendige W ohnkultur. Haben doch 
auch die Engländer als erste der Siedlung, der be
scheidenen W ohnung ihrer Arbeiter das notwendige 
Interesse zugewendet und sich um die Ausbildung 
der ersten Typen verdient gemacht. Der heutige 
Grad der allgemeinen Geldknappheit zwingt auch 
uns dazu, der einfachsten Form el des guten und 
schönen und würdigen W ohnens auch in bescheide
nen Verhältnissen nachzugehen und allerorten nach 
der besten Lösung des B egriffes W ohnung zu su
chen. Es ist bezeichnend für die englische Ein
stellung zur Idee: W ohnung, daß sie auch fü r die 
bescheidene W ohnung das Reihenhaus Vorsicht. 
Nicht die m athematische Lösung der Kleinstwohnung  
im Slockwcrkhaus mit vier oder fü n f Geschossen 
denkt er sich für die Arbeiter, sondern der B egriff  
„W ohnen“ ist selbstverständlich m it Alleinwohnen, 
abgeschlossen sein und einem Stück Garten. Es 
kann keinem Zweifel unterliegen, daß diese Art zu 
wohnen nicht nur gesund, sondern auch slaatspoli- 
lisch ungeheuer w ichtig ist. Der Arbeiter, welcher 
die M öglichkeit vor Augen sieht, seine W ohnung  
bei Gründung der Fam ilie durch Arbeit und Aus
dauer und Sparen einmal erwerben zu können und 
als Eigentum  zu besitzen, wird nicht nur dem Be
triebe, sondern auch dem Heimatboden viel mehr 
verbunden sein, als der in die Mietkaserne gezwun
gene Arbeiter anderer Länder. W ir können diese 
W ohnidee deutlich von England aus auf ihrem  
W ege zum Kontinent verfolgen, finden sie in 
Deutschland in Bremen gut durchgebildet und ein
gebürgert und dann in Holland und Belgien. Beson
ders Belgien hat den Typ des Reihenhauses als E in
familienhaus fü r alle W ohntmgsklasscn, für die 
Arbeiter in den Kohlcngcbiclen ebenso wie für die 
besten W ohnquarticrc in Brüssel bis zur Vollen
dung durchgebildet. W enn auch der Gedanke des 
allein im eigenen Garten stehenden E infam ilien
hauses als die an sich idealste W ohnidee angespro
chen werden m uß und bei uns besonders in Siid- 
deulschland immer als solche vertreten wird, so 
darf doch angesichts der Geldnot unseres Volkes 
auf verschiedene Nachteile des Einzelhauses hinge
wiesen werden. W ind und Kälte ist das schwer zu 
erheizende freistehende Ilaus ausgcselzt, bei einem  
nicht ausgesprochen großen Garten wird der Ab
stand zum Nachbarhaus im mer klein und fü r Ge
räusch und Eingesehenwerden em pfindlich bleiben. 
Die allgemeinen Gebühren und Abgaben sind un
verhältnismäßig hoch geworden und belasten das 
Alleinfam ilienhaus schon beim Bau und bei seiner 
Unterhaltung. Aus vielen praktischen Gründen hat 
der Gedanke des Aneinanderreihens mehrerer Ein
fam ilienhäuser m it den dazugehörigen Gartenstrei
fen  gerade heute seine Existenzberechtigung. W äh
rend es für die W ohnkultur auch jener Bevölke
rungskreise m it bescheidenstem Einkommen in Eng
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land, Holland und Belgien und Teilen von I* rank- 
reich spricht, daß sie von jeher dem Miethaus 
nicht die hei uns eingebürgerte Sympathie enl- 
gcgengebracht haben, müssen wir mit Bedauern fesl- 
stcllcn, daß gerade bei uns dieser Gedanke noch 
nicht entscheidend Fuß gefaß t hat.

Belgien hat das Einfamilienreihenhaus schon sehr 
früh ausgebildet und wir können seine Entwicklung 
weit zurück verfolgen. Man ist erstaunt, was ein 
solches Haus zwischen seinen Nachbarmauern an 
Annehmlichkeiten bietet. Dabei machen diese Häu
ser, auch die früherer Zeiten, meistens einen sehr 
zeitgemäßen Eindruck, da die schmalen Straßen
fronten in Fenster aufgelöst zwischen schmalen 
Pfeilern große Glasflächen zeigen. Sehr o ft gehen 
die Fensteröffnungen als Glastüren ausgebildet vom

Fußboden bis zur Decke und zeigen auf diese W eise  
das Hausgerippe im Sinne modernster Forderung  
nach Sachlichkeit, Licht und Luft. Da diese Sach
lichkeit in den schmalen Hausfronlen m eistens auch 
noch m it ganz ausgezeichnetem baukünstlerischem  
Gefühl und Geschmack durchgcbildct ist, wobei 
das schöne Material des verwendeten Natursteines 
oder Ziegels in hellen bis tiefsten Farbtönen ver
wendet wird, plastischer Schmuck vom zartesten 
bis stärksten R elief zur Geltung kommt, manchmal 
sogar vergoldet, machen die W ohnviertel in  bel
gischen Städten größtenteils einen freundlichen, ja  
einen ausgesprochen „wohnlichen“ Eindruck. Das 
kommt vor allem durch die bescheidene H öhe der 
Häuser, welche im mer in einem angenehmen Ver
hältnis zur Straßenbreile steht. Geschmackvoll ist
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meistens das Fensterdetail und wer Sinn fü r gute 
Durchbildung von Fenster und Türe hat, kann in 
belgischen Städten manche große Freude erleben. 
D ie Fenster stehen in ausgezeichnetem Verhältnis 
zueinander, sind selbst ebenso sorgfältig profiliert 
wie ihre Umrahmung und oftm als sehr zum Vorteil 
des günstigen Gesamteindruckes m it fein abgewoge
ner Sprossenteilung gezeichnet. Dazu kommt eine 
meistens schöne Haustüre, w eiß oder dunkelgrün  
gestrichen oder in Edelholz natur, fast immer m it 
einem Prunkstück in blank geputztem Messing, sei 
cs T ürgriff, Klingel, Schild, K nopf oder derglei
chen. Die Fenster im  Obergeschoß gehen o ft so 
tief zum Fußboden herunter, das heißt, sic haben

eine so geringe Fensterbretthöhe, daß ein fast im 
mer schmückendes Gitter angebracht wird.

W enn wir solch ein Haus betreten, fä llt uns die 
Helligkeit von Flur und Treppenhaus auf, welche 
durch den weißen Anstrich der Decken und W ände, 
ja  der Treppenstufen und des Treppengeländers 
(wenn die Treppenstufen nicht aus Stein sind) ver
stärkt ist. Der Reichtum des Landes an Marmor 
gestaltet, daß selbst in einfachen Bauten Fußboden, 
Treppenstufen und W andverkleidungen aus dem  
einheimischen hellen Naturstein sind. N icht selten 
ist der W indfang m it einer einzigen großen, weißen  
Marmorplatte belegt. D ie Schmalheit des Grundris
ses erlaubt neben dem Treppenhaus m eistens nur
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eine Zimmerbreite, das W ohnzimmer nach der 
Straße, dahinter das Eßzimm er zum Garten. W r  
dem Eßzim m er liegt in vielen Beispielen die Glas
veranda, als freundlicher Raum ausgestattet, o ft mit 
Glasobcrlicht versehen und durch breite Glastüren 
m it dem dadurch nur indirekt beleuchteten Eßzim 
mer verbunden. Diese Anordnung verliert das uns 
Befrem dliche durch den Umstand, daß die kurze 
Mitlagsmahlzcit in der Veranda, welche als I' rüh- 
stücksraum gilt, eingenom men wird und die Haupt
mahlzeit abends im  Eßraum sowieso bei künstlichem  
Licht. D afür sind diese Räume sehr behaglich und 
warm und gut eingerichtet und eingeteilt, denn der 
Belgier hat w ie der Franzose in den besseren Häu

sern den Wandschrank schon seit mehreren hundert 
Jahren. W as heute eine Forderung der Zeit ist, f in 
den wir dort schon auf das Reizvollste durchge
bildet als altes W ohnungskulturgut. D ie meistens 
neben den Kaminen eingebauten hohen W and
schränke gehören längst zum festen Bestand der 
W ohnung. W enn man diesen Einfam ilienhaustyp in  
Nordfrankreich, Belgien und Holland an mehreren 
Beispielen gesehen bat, ist man angenehm berührt 
von dem konservativen Geschmack, m it dem der ein
mal als gut und w ohnlich erprobte Grundriß und 
Aufriß durchgeführt wird, m it welcher Liebe Haus 
und Gärtchen gepflegt werden.

Prof. T h e o  L e c h n e r .



Skizze e iner Fassade 
in A ntw erpen A rch itek t P rofessor 

Theo L echner

236



T e e b ü c h s e n  m it Schütter, 
Abb. 1

U nten Abh. 2, 
W  c i n  k a n  11 c

ARBEITEN DER METALL WERKSTATT IN DER STAATLICHEN 

BAUHOCHSCHULE WEIMAR

Die Maschine setzt die fonnfindende Kraft der 
Hand voraus, und diese wiederum bedient sich des 
exakteren und rationelleren Produklionsmittcls, so 
daß beide sich verbinden in einer Arbeitsgemein
schaft, die jedem  von ihnen gerecht sein kann, w o
durch die Frage, oh Iland- oder Maschinenarbeit, 
sekundär wird. Das Zusammenwirken aller notwen
digen Kräfte zur Lösung der gemeinsamen Aufgabe 
stellen Leistung und W erk höher als personal ge
spaltenen Eigenwillen.

D ie heutigen W erk- oder Bauschulen, die an die 
Stelle der individualistisch gerichteten Kunslgcwerbc- 
sclmlen traten, beteiligen sich alle mitverantwort
lich am W erkauftrag. In den Arbeiten der S t a a t 
l i c h e n  H o c h s c h u l e  f ü r  H a n d w e r k  u n d  
B a u k u n s t  in W eimar, deren Metallwerkstatt 
W i l h e l m  W a g e n f c l d  ziclbcwußt leitet, lebt 
der entschiedene W ille und die schöpferische Kraft, 
jedes einzelne Stück zum Ausdruck seiner W esens
form zu machen, in der Zweckerfüllung und hoher 
Schönheitsgrad eingeschlosscn sind. Es gehört hier
zu in der Tat m ehr Fantasie und Ideenreichtum als 
zu den virtuosen Formenspielereien, die in Unkennt
nis der Gesamtslruktur eines Gegenstandes diesen 
halt- und gestaltlos bauen.

Schon im Septem berheft 1929  des „Baumeister 
wurden Arbeiten W agenfelds und seiner W erk
statt ahgebildet als Paradigmen für schönes form - 
sicheres Gebrauchsgerät.
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In einem T u n k e n t o p f  a u s  N c u s i l l r e r  ver
binden sich synthetisch reine Zweckform und aus
drucksstarke W irkung. G riff und Deckclknopf sind 
aus Trolit, das den Vorzug außerordentlicher me
chanischer Festigkeit besitzt. Ruhig wiegen sich  
die Form en aus, und die einander gegenüberstehen
den zwei G ießöffnungen und G riffe bekommen 
eine seltsame Dynam ik durch den runden Deckel
knopf. (Abb. m ußte leider entfallen.)

Eine durch die praktische Handhabung diktierte 
originelle Form , die zu ihrer Gestaltung keine 
frem dsachliche Assoziation benötigt, ist in den T e e 
b ü c h s e n  m i t  S c h ü t t e r  (Abb. 1) erreicht.

Eine Schülcrarbeit, ausschließlich mit der Hand 
hergcstcllt, ist die aus Messing getriebene, ver
goldete W e i n  k a n  n e  (Abb. 2), bei welcher der 
Übergang vom Bauch zum Hals ohne Härte, in 
edler, sanfter Schwingung sich vollzieht, und der 
Henkel in seinem  unteren Ende frei federnd, den
noch widerstandsfähig, nicht noch einmal am Ge
fäß  sich festhält.

D ie Ablesbarkeit der Silhouette in ungehinderter 
Bewegung, weil nichts fremd und unorganisch an
setzt und aufhält, veranschaulicht besonders die 
silberne T e e k a n n e  Abb. 3a, 3b (siehe auch die 
Abbildung im Septem berheft) in der ausschwin
genden Kurvatur des Ausgusses und der unge
brochenen Linie des Ebcnholzgriffes, bei dem An
satz und H öhe gem äß seiner Funktion bedacht sind. 
D ie einzelnen struktiven Elemente binden sich ein
heitlich ohne Verunklärung ihrer Teilformen.

D ie Gesam tform  aber wird bestimmt durch 
solche einfachsten Raumkuben und sphärischen Kör
per in halbkugeligen F i n g e r s c h a l e n  und in 
den Kalotten von K a r t e n -  u n d  O b s t s c h a l e n  
aus versilbertem Neusilber (Abb. im Septemberheft).

D ie Herstellung von B e s c h l ä g e n  wird wohl 
am häufigsten deren serienweise Erzeugung errei
chen. Bei ihnen wird die Form vor allem Ausdruck 
funktionaler Bewegung. Aus dem Rund des Schil
des rollt sich der Türdrücker aus W eißbronze auf, 
dessen P rofil —  auch wenn man nicht empirisch 
um das Ö ffnen durch Drücken der Klinke nach 
unten w üßte —  dennoch das Auge und damit die 
Hand in dieser Richtung führen würde.

Bei der innenräumlichen Gestaltung bildet die 
Beleuchtungsfrage einen unerläßlichen Faktor für  
die gesam te Raumwirkung. D ie gute Lösung eines 
Beleuchtungskörpers liegt in der besten Sichtbar
m achung des Raum es durch ihn bei größtm öglicher 
eigener U nauffälligkeit. Auch hier vollzieht sich 
der Form wandel so, daß die einzelnen Dinge ihren 
Sonderanspruch aufgeben im Dienste einer Ganz
heit, hier des Gesamtraumes, eine bezeichnende Pa
rallele zur kollektiven menschlichen Arbeitsleistung 
für die Allgemeinheit.

W agenfelds Leuchter erfüllen in ruhiger Klar
heit diese Aufgabe. (Abb. 4 und 5.) Ungeblendet

Abb. 4
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erträgt das Auge ihr Lieht. R eflexe sowie die Bil
dung von Lichtringen auf der Schirmoberfläche 
werden zweckmäßig vermieden. Ihre Konstruktion 
berücksichtigt alle lichttechnischen Neuerungen, und 
da sie zudem in ihren Formen und in ihrem Grö
ßenverhältnis m it sicherem Proportionsgefühl aus
gewogen sind, erlangen sie eine selbstverständliche 
Schönheit. Adäquat ihrer lichlspendenden Aufgabe 
sind sic in ihrer W irkung, die vom Material: Kri
stall- und Milchglas, Nickel und Zellon stark mitbc- 
stimmt wird, von einer gewissen Schwerelosigkeit. 
So schweben die Kugeln seiner Pendelleuchter m ild- 
leuchtend im Raum als sphärische Körper, und die 
Tischlampe gipfelt organisch in einem weitgespann
ten Zeltdach. Dr. l l a n n a  S t i r n e m a n n .

Schrcibtischgriff, Messing vernickelt. W ilhelm  W agenfeld

” 1) E R  B I L L I G E  G E G E N S  T A  N D ”
Ausstellung der „Neuen Sam m lung“ (Leiter Prof. v. W c r s in )

München

Ende Mai wird im Studiengebäude des National
museums eine zwar auf sechs Räume beschränkte, 
im Grundgedanken und Inhalt jedoch wohl sehr 
aktuelle und bedeutungsvolle Zusammenstellung bil
liger Gebrauchsgegenstände gezeigt werden, ange
fangen vom T r i n k g l a s  zu 20  Pfennig, dem E ß
besteck zu 2 Mark, über das M ö b e l  (Stühle von 
6 Mark) und die vollständige Z i m m e r e i n r i c h 
t u n g  von SO Mark („Das transportable Heim “) 
bis zur S t o c k w e r k s w o h n u n g ,  dem Reihen
haus und endlich dem K l e i n  h a u s  von 6 0 0 0  
bis 16 0 0 0  Mark.

Die S t o c k w e r k s w o h n u n g  und d a s  R e i 
h e n h a u s  aus allen Ländern, W ohnform en auf 
der Basis der Großorganisation, der Großbaustelle, 
werden in übersichtlicher W eise an hohen W än
den angeordnet. Da diese W a n d e r a u s s te l lu n g  
des Frankfurter Hochbauamtes voraussichtlich nur 
kurze Zeit in München bleibt, wurde angeregt, als 
Ersatz die ausgezeichnete und sorgsam ausgewähltc 
Grundrißsammlung des W iener Museums, die im  
Vorjahre auf der Linzer Ausstellung „Bauen und 
W ohnen“ zu sehen war, an ihre Stelle zu setzen.

D a s  K l e i n  h a u s  zu zeigen, bedeutet heute 
vielleicht noch ein gewisses W agnis angesichts der 
Einstellung großer Fachkreise. —  Immerhin: D a s

Y o 1 k , d i e  F a m i l i e  w i l l  d a s  K 1 c i n h a u s. 
W enn cs gelingt, hier w i r t s c h a f t l i c h e  und 
gleichzeitig g e s u n d e  W ohnform en (Grundrißan- 
ordnung, siedlungstcchnischc Anordnung) zu fin 
den, dürfte im Hinblick auf die Auslösung der Ini
tiative im  einzelnen (Spartrieb) ein neuer —  oder 
wieder ein altbewährter —  W eg zur Lösung des 
W olm problem s gegeben sein.

Es werden gezeigt: ein Kleinslbaus ( 5 ,5 x 6 ,5 ) ,  
ein Kleinbaus (6 ,0 x 7 ,5 )  als Norm allösung, ausge
führte Typen der Bayerischen Siedlungs- und Land
hank m it wahren Rekordpreisen (der cbm zwischen 
19 und 22  Mark!), dann Häuser für Kinderreiche 
(8 ,0 X 8 ,6 , 6 ,7 X 1 0 ,8  und 8 ,0 x 8 ,0 )  m it 6— 12 Bet
ten, gleichzeitig w andlungsfähige Typen, was im  
alleinstehenden, dem Bewohner gehörenden Haus zu 
beachten ist, endlich einige ausgezeichnete Typen, 
die bei aller Sparsamkeit auch gesteigerten W olm - 
ansprüchen zu genügen vermögen. Letztere sind 
preisgekrönte Arbeiten (Baukosten ca. 10  OOOMark) 
aus einem W ettbewerb, welcher unter B.D.A.-Archi
tekten ausgeschrieben war. Im dem nächst erschei
nenden ersten Bande der „Baum eisterreihe“ wird 
d a s  K l e i n  h a u s ,  dessen Behandlung innerhalb 
der Ausstellung der Verfasser anregte und durchfüh
ren durfte, eingehend bearbeitet werden. Harbers.
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M i 1 1  e 1 m  e c r g e b i e t. A rchitekt 11. Cosle, L ixou ri, G riechenland



Erdgeschossiges größeres 
E infam ilienhaus

Arcli. D ipl.-Ing. G. Gsänger-M ünchen
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r . A n s i c h t  und G r u n d r i s s e  zum 2 5 OOO-Mark-IIaus 
Architekt Dipl.-Ins. G. Gsänger-München

(Preisgekrönter Entwurf eines Wettbewerbes]

7 .3
f
<\p

tu c ~ r s  cu oj i C j r t  C.E r c f O i x

Gsangers liier gezeigte Arbeiten liegen in einer Linie mit 
Wrighlschen Landhausgrundrissen, dem modernen kali
fornischen Landhausbau, ebenso wie nnt W elzenbachers 
erdgeschossigem großem Landhaus lie ft 1/30).
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IIAUS BORST. E i n z e l h e i t e n  eines dreiteiligen Fensters 

Architekten Lechner u. Norkauer - München
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HAUS RIED. E i n z e l h e i t e n  eines B a l k o n s  mit E isen gelän d er  
Architekten Lechner u. Norkauer - München

HAUS DEM.MEL - Weilheim
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eingebauten Waschgelegenheiten und des eingebauten Büfetts
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