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ÜWigHJŴ-iKfPfej 5t** SW'.Ti .-Vif!»täâälMtfvCn-*. j*j?!«tT» .*1*'

mwm

1 •*1*>*

ETl*?■** fci

I4 ,> ♦J ' ^s ♦i

f JmtIJ* **■..
■ier»MgF%

Katholische Pfarrkirche in Bielitz, erbaut im Jahre 1906
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Warenhaus in Graz, in Vorbereitung

VORWORT

Es gehört zur Tragik des modernen Baukünstlers, daß er nur selten in die Lage kommt,
Werke zu schaffen, die so ganz seinem inneren Drange entsprechen.

Das vorliegende Buch bringt Abbildungen einiger Werke, die aus den letzten 30  Jahren
meiner Tätigkeit stammen. Ich hatte bei diesen Arbeiten selten das Gefühl, etw as wirklich
ganz Modernes und Zeitgemäßes zu schaffen, denn die Bauten waren ja zum Teil für
Menschen bestimmt, die in ländlicher Abgeschiedenheit wohnten und in deren Gemüt sich
eine bestimmte Wohntradition festgesetzt hatte. Diese Menschen sollten und wollten sich
in ihrem Heim zufrieden und glücklich fühlen, dies mußte ich vor allem berücksichtigen
und konnte daher nicht hypermoderne Häuser aufführen, die erst einer künftigen Menschheit
mit neuen Ideen und einer neuen Einstellung zum Leben gemäß gewesen wären. In
meiner Jugend begann ich wohl als wilder Revolutionär zu bauen, je mehr ich aber
Menschen und Leben und dessen Vielfältigkeit kennenlernte, desto mehr wurde mir
bewußt, daß die Begründung einer neuen Baukunst keine einfache Angelegenheit sei, wie
es sich die jungen Architekten vorzustellen pflegten. Denn zu einer neuen Baukunst
gehören vor allem neue Menschen, neue Verhältnisse, überhaupt eine durchwegs ver¬
änderte Zeit.

Wir leben aber vorläufig noch in Übergangsepochen, und wenn der Künstler dem
Zwange der Gegenwart entfliehen und mit Gewalt und Radikalität weit in die Zukunft
vorstoßen will, so gerät er leicht auf Irrwege. Denn die Zukunft ist uns schließlich doch
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meist ein Buch mit sieben Siegeln, uncl die Entwicklung schlägt gewöhnlich andere Bahnen
ein, als es in der Gegenwart den Anschein hat. Die letzten drei Jahrzehnte haben deutlich
gezeigt, wie sehr in dieser Beziehung Vorsicht am Platze ist. Denn welch himmelweiter
Unterschied zwischen der architektonischen Einstellung der Künstler in der ersten Sezessions¬
zeit —etwa um IQOO herum —und zwischen dem, was die heutige Zeit anstrebt! Selbst
begabte uncl geniale Künstler schufen damals Gebäude und Räume, die wir heute als
wahre Schrecklichkeiten empfinden, uncl wir können es jetzt kaum für möglich halten, daß
solche Geschmacklosigkeiten jemals wirklich geliebt und bewundert worden sind. Trotz¬
dem bildete aber auch diese Entwicklungsstufe eine gewisse Notwendigkeit: denn sie er¬
füllte die Aufgabe, die Menschheit von der bunten Reihenfolge der historischen Stile los¬
zulösen uncl Kunst und Leben oder besser gesagt: Künstler und Lehen wieder einander
näher zu bringen.

In den folgenden Aufsätzen versuche ich, aus der allgemeinen Entwicklung unserer Zeit
heraus eine Art Wegweiser für die Zukunft der Baukunst zu gewinnen. Bei einem solchen
Unterfangen ist es immer mißlich, sich auf bloße Prophezeiungen zu stützen; man muß viel¬
mehr von den großen Tatsachen des Lebens ausgehen und Entwicklungsprozesse verfolgen,
die schon seit Jahrhunderten bestehen und die sich voraussichtlich auch in der nächsten
Zeit nur langsam weiterbilden werden.

Um das Jahr IQOO glaubten wir, die neue Baukunst werde eine mehr oder weniger
dekorative Angelegenheit sein. Die Künstler überboten sich in Erfindung neuer Ornamente
und neuer Schnörkel und verbanden damit eine größtenteils mißverstandene Forderung
nach Materialechtheit und dergleichen. Heute wissen wir, daß damals auch nicht im ent¬
ferntesten die inneren Forderungen und der Kern des ganzen Problems einer neuen Bau¬
kunst begriffen wurde. Wenn wir nun jetzt bei dem Prinzip der Vereinfachung, der „neuen
Sachlichkeit” —um ein Schlagwort zu gebrauchen —angelangt sind, haben wir dadurch das
Problem etwa schon gelöst? Gewiß nicht. Denn das wichtigste für den Menschen ist und
bleibt: Er selbst.  Er , das heißt das einzelne Individuum in seiner unüberbrückbaren
Einsamkeit, mit seiner unstillbaren Sehnsucht nach einem freien, glücklichen Leben, das ihn
mit der Natur und ihren Schönheiten vereinigt, und in dem er seine seelischen, geistigen
uncl körperlichen Kräfte entfalten kann, ohne von seiner Umwelt behindert und abgelenkt
zu werden. All diese Wünsche entspringen einer Art verklärten Nihilismus, der immer in
unserer Seele schlummert uncl zugleich der Urgrund jeglichen Künstlertums im Menschen ist.

Nur diejenige Baukunst, die diesem innersten Verlangen der Menschheit entgegenkommt,
kann uns als wahrhaft modern gelten. Alle anderen Bestrebungen sind nebensächlich und
bringen uns cler Lösung des Problems um keinen Schritt näher.

Wien, im September I93O.

LEOPOLD BAUER.
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AUFSÄTZE ÜBER PROBLEME
DER NEUEN BAUKUNST
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Eine große Schwierigkeit für den Architekten ist es, den Handwerkern , respektive
Zimmermalern den richtigen Gebrauch der Farbe zu lehren . Ihr Farbenauftrag ist meist
zu „materiell ”, ohne jede Zartheit und Stimmung . Oft kostet es tagelange Arbeit , um die
richtige Farbtönung für ein Zimmer herauszubekommen . Gewiß ist es eine schwere Auf¬
gabe für den Architekten , die verschiedenen Farbengattungen selbst zu mischen, um sie
den Handwerkern angeben zu können , doch wenn er dies erlernt , so wird er sich viel
Arger ersparen . Ich habe mir manchmal in der Verzweiflung darüber , daß die Maler die
richtigen Farben nicht zur Hand hatten , dadurch geholfen , daß ich mit Blumenblättern
clie entsprechenden Farbenakkorde zusammenstellte , nach denen dann der das Technische
gut beherrschende Arbeiter clie Farben leicht richtig auftragen konnte . Überhaupt gibt uns
die Natur diesbezüglich ausgezeichnete Hinweise , denn jede einzelne Blume zeigt bei
näherer Betrachtung , claß sie meist nicht aus einer einzigen Farbe besteht , sondern aus
einer Reihe von Tönungen , clie wunderbar zusammenpassen . Und zwar auch in besonders
schöner Abgewogenheit der Tonstärke cler einzelnen Farben , wie auch in richtiger Aus¬
dehnung derselben . Denn es handelt sich nicht bloß darum, eine Farbe richtig anzuwenden,
sondern es muß auch clie Ausdehnung cler einzelnen Farbflecke berücksichtigt werden.
Der Architekt muß schon beim Entwurf Bedacht nehmen auf clie gewünschte Form und
Größe der verschiedenen Farbenausteilungen , also auf clie richtige Höhe der Möbel und
ihr Verhältnis zur Wancl , auf die Anordnung von eventuellen Lambrien und darauf, ob
beabsichtigt wird, durch den Farbenauftrag Türen und Möbel mit der Wand zu einer
Einheit zu verbinden oder ob dieselben als architektonisch wirkende Farbengegensätze
sich von der Wand abheben sollen . Kurzum , der Architekt hat mit den Farbenelementen
der Räume so zu verfahren , wie cler Maler mit der Farbenverteilung auf seinen Bildern.
Nur ist die Aufgabe für den Architekten weitaus schwerer als für den Maler , da es sich
hier um ein räumliches Gebilde und dort nur um eine Fläche handelt.

Einen guten Behelf kann sich der Architekt dadurch verschaffen , wenn er schon in
seinen Entwurfskizzen — etwa mittels Plakatkreiden — die gewünschte Farbenzusammen¬
stellung festhält . Alle Mühe , die sich cler Künstler diesbezüglich gibt, wird durch den Er¬
folg reichlich gelohnt ; denn in der richtigen Hand wird die Farbe zu Poesie und hilft
dem Baukünstler eines seiner wichtigsten Ziele zu erreichen, nämlich das , den Menschen,
die in seinen Häusern wohnen , das Leben zu erheitern und zu verschönern.
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Stiegenhaus der Villa Kurz in Jiigerndorf , erbaut im Jahre 1Q02
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DIE SPARSAMKEIT DER MITTEL

Werke mit dem Aufwand der geringsten Mittel in höchster Vollendung herzustellen —
also mit geringsten Mitteln die größte Wirkung zu erzielen — war und ist das Haupt¬
bestreben aller großen Künstler.

Aber auch alle übrigen menschlichen Tätigkeiten streben nach Ähnlichem — so die
technischen Künste , alle Industrien usw. — und schließlich ist : nach diesem Prinzip zu
handeln , auch das letzte Ziel aller staatlichen und privaten Wirtschaftspolitik.

Ein Gedicht von Goethe , eine Sonate von Mozart , eine Zeichnung von Menzel — das
Bild irgend eines großen Meisters — ein Schlachtplan von Napoleon — ein Wirtschafts¬
programm Rathenaus für das Industrieunternehmen einer A . E. G . — sollte man glauben,
claß so verschiedene menschliche Individuen , die in so verschiedenen Materien arbeiten,
bei dieser ihrer Arbeit einen gemeinsamen Grundsatz verfolgten ? Und doch ist dem so.
Dieser Grundsatz : mit sparsamsten Mitteln das Höchstmögliche zu erreichen , der von
Künstlern von Anbeginn an verfolgt wird, weil er im Wesen der Kunst liegt , muß eben
auch in jeder anderen menschlichen Handlung zum Ausdruck kommen , weil er sozusagen
ein Naturgesetz  ist . Denn niemand ist sparsamer als die Natur , niemand verwendet
ihre Mittel sorgsamer an der richtigen Stelle und bringt sie so sehr zur höchsten Wirkung,
als die Natur es kann . Die Natur ist drum nicht nur die größte Künstlerin , sondern auch
gleichzeitig die sparsamste Verwalterin . Sie ist auch der gute Techniker , der in seinen
Werken die höchste Freiheit der Form anwendet . Kurzum, die Natur liegt in uns und
wir sind ein Teil von ihr, wir können nicht anders handeln als sie, und daher muß ihr
Grundgesetz auch in cler Entwicklung der menschlichen Tätigkeit immer mehr zum Aus¬
druck kommen.

Der Künstler , der intuitiv der Natur näher steht als der andere Mensch , hat daher
dieses Grundgesetz bewußt oder unbewußt früh erkannt und angewendet . Was heißt
„stilisieren ” anderes , als mit sparsamsten Mitteln wirken zu wollen ? Was versteht man
unter „Sparsamkeit der Mittel ” im Grunde genommen anderes als : Ordnung in das scheinbar
Regellose zu bringen ? Die Malerei stilisiert die Natur aus demselben Grunde , aus dem in
cler Musik der Rhythmus erfunden wurde , die Ordnung der Töne und die Harmonie.

Sparsamkeit der Mittel heißt also : Klarheit in das Chaos zu bringen , Ordnung in Un¬
ordnung . Selbst in cler kompliziertesten musikalischen Komposition J. S. Bachs tritt durch
die ehernen Gesetze des Rhythmus , des Taktes und der Harmonie ein kristallklares System
hervor . Dieses Gesetz ist bei höchsten Leistungen vielleicht schwerer zu erkennen — aber
es ist immer da, über alle W illkür triumphierend , über alle scheinbare Unordnung.

Kaiser Joseph II. sagte einmal zu Mozart nach einer „Don Juan ” Aufführung : „Zuviele
Noten , zu viele Noten , lieber Meister !”, worauf Mozart schlagfertig erwiderte : „Majestät,
nicht um eine einzige zuviel !”

Man sehe sich eines der virtuos hingemalten , von des Meisters eigener Hand ausge¬
führten Gemälde von Rubens an ; es sind beinahe die Pinselstriche zu zählen , mit denen
ein Bildniskopf in oft unglaublich kurzer Zeit gemalt wurde — so gering war der Aufwand
von Mitteln bei Hervorbringung der höchsten Vollendung . Ein Beispiel hiefür ist auch das
Papstporträt Julius II. von Velasquez , der dasselbe historischen Berichten zufolge im Ab¬
lauf von zwei Stunden gemalt haben soll.
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Tür zum japanischen Museum in Purkersdorf , erbaut im Jahre 1907
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Waren- und Gesdiäftshaus in Krakau, derzeit in Bau begriffen, 1930
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BAUKUNST UND KAPITALISMUS

Das bezeichnendste Merkmal des Kapitalismus ist die Idee des Zinsennehmens, das
heißt : ich kann ein totes Stück Geld —wie cler sprachliche Ausdruck lautet —irgendwo
anlegen und erhalte dafür jährlich so und soviele Perzent der betreffenden Summe als
Zinsenertrag.

Würden die Zinsen aus der Welt verschwinden, so hätte auch das Wort „Kapital”
keine Bedeutung mehr und cler Kapitalismuswäre dann eigentlich so gut wie verschwunden.
Nun ist die Wahrheit, die ich auszusprechen wage, clie, daß überhaupt Zinsen nie
anders gezahlt worden sind , als durch eine Verminderung des Anlage¬
kapitales , vorausgesetzt , daß man die Verzinsung eines Kapitals durch
einen längeren Zeitraum beobachtet.  Die Zinsen, welche gezahlt wurden, haben
immer und immer wieder das Kapital aufgefressen, das heißt, eigentlich ist die Wirtschaft
gar nicht in der Lage, auf clie Dauer Zinsen zu zahlen. Es muß daher immer wieder
das Kapital vernichtet werden , es muß mit mathematischer Genauigkeit
von Zeit zu Zeit das investierte Kapital verlorengehen. Wir Einzelmenschen mögen glauben,
claß dies Zufälle sind, daß dies von der Untüchtigkeit einzelner Menschen, welche das
Kapital verwalten, abhängt. Es sind dies alles Trugschlüsse, denn es gibt einen mathe-
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Neue Hotelbauten in Gräfenberg, Schlesien, erbaut im Jahre 1928

VOLKSWOHNBAUTEN UND WOHN HOTELS

Die den Volkswohnbauten zugrundeliegende Tendenz geht überall von der Notwendig¬
keit aus, dem einfachen Mann aus dem Volke, in erster Linie dem Arbeiter, Handarbeiter
und geistigen Arbeiter, einfache, billige und gesunde Wohnungen zu schaffen und ihm
das bequemste Leben zu ermöglichen, clas er sich mittels seiner Einkünfte verschaffen kann.
Ursprünglich versuchte man, durch kleinere Siedlungshäuser—eine Art Villen —diese Ideen
zu verwirklichen. Aber bald wurde erkannt, daß auf dem Wege der Besiedlung durch
kleine Häuser clem Massenerfordernis, wie es die Großstadt mit sich bringt, nicht genügt
werden konnte. Die Siedlung, nur aus kleinen Häusern bestehend, bietet zw ar clen großen
Vorteil, clen xMenschen mit der Natur in Berührung zu bringen, ihm die Anlegung eines
kleinen Gartens, eventuell auch Kleintierzucht, Gemüse- und Obstbau zu ermöglichen,
aber die Leute, welche solche Siedlungshäuser bewohnen, sind ja Arbeiter — sie haben
nicht viel Zeit, sie müssen in irgendeiner Industrie-Anlage, die off weit von ihrer Wohnung
entfernt ist, acht Stunden arbeiten, was mit der Wegzeit zusammen etwa 10 Stunden täg¬
liche Zeit kostet —sie haben selbstverständlichkein Dienstpersonal zur Verfügung, sondern
können nur an Sonn- und Feiertagen für sich selbst arbeiten, und sonst während der
wenigen Stunden, die sie neben der Arbeitszeit frei haben. Die geringste Störung in der
Gesundheit des einen oder des anderen Bew ohners bringt große Schwierigkeiten mit sich.
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Warenhaus der Firma Breda & Weinstein in Troppau, erbaut im Jahre 1927

DAS TECHNISCHE ZEITALTER

Infolge cler Entwicklung der Technik im IQ. Jahrhundert wurde die gesamte menschliche
Gesellschaft anders geschichtet. Auf cler einen Seite wird die Zahl der Vermögenden immer
geringer , auf der anderen Seite schwillt die Menge vermögensloser geistiger und
manueller Arbeiter immer mehr an. Infolge dieser veränderten Zusammensetzung cler
menschlichen Gesellschaft , verschieben sich natürlich auch die Rechtsverhältnisse ; es ver¬
ändert sich also die Basis eines friedlichen Zusammenlebens der .Menschen fortwährend.
Der große politische Kampf , der heute in allen Ländern tobt , — der sogenannte
soziale Kampf — ist nichts anderes , als die Auseinandersetzung alter Rechtsformen
mit den durch clie Technik hervorgebrachten heutigen Lebensverhältnissen und der Ver¬
such einer Anpassung an dieselben.

Eine Kunst , die mit dem Leben so eng zusammenhängt wie die Architektur , muß durch
all diese Umgestaltungen und Kämpfe sehr wesentlich beeinflußt werden , und tatsächlich
sind auch die Aufgaben des Architekten ganz andere geworden , als sie es einstmals waren.
Früher nahmen Kultbauten entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung der Architektur,
und außer Domen und Kirchen hatte der Baukünstler auch Schlösser und Paläste aufzu¬
führen . Heute gilt es vor allem, die Bedürfnisse cler Massen  zu befriedigen , gesunde
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ARBEITSLUST UND ARBEITSUNLUST

Am 2Q. September 1507 schrieb Michelangelo an seinen Bruder : „Ich erschöpfe mich in
Arbeit , wie es noch nie ein Mensch getan . Ich habe kaum Zeit zum Essen, ich denke an nichts
anderes , als daran , Tag und Nacht zu arbeiten .” Und umfaßte der Tag auch mehr als
24 Stunden , Michelangelo hätte trotz seines Arbeitseifers seine kolossalen Entwürfe nicht
fertigstellen können , trotzdem er 89 Jahre alt wurde . Denn die Arbeit , die er sich zu¬
mutete, und die er willens war, auszuführen , war noch viel ungeheurer als all das , was er
in seinem tatenreichen Leben geleistet und vollendet hat.

Unermeßlich sind die Werke Johann Sebastian Bachs. Robert Schumann gab die An¬
regung , die Werke dieses Meisters in einer großen Sammlung zu vereinigen , und es dauerte
50 volle Jahre , bis diese Sammlung vollendet war ; erst im Jahre 1900 konnte der letzte
Band der monumentalen Bach-Ausgabe herausgegeben werden . Und clabei wissen wir, daß
viele Werke Bachs durch die Sorglosigkeit seines Sohnes Friedemann verloren gingen.
Erwägt man, daß Bach durchaus kein abnorm langes Leben beschieclen war (er starb im
Alter von 65 Jahren ), so kann mit Sicherheit angenommen werden , daß er buchstäblich
Tag und Nacht gearbeitet hat , um der Menschheit diesen unermeßlichen Schatz zu hinterlassen.

Mozarts allzu kurzes Leben erschöpfte sich in einer geradezu fanatischen Tätigkeit . Ein
Beispiel nur : Vom 20 . Juni bis IO. August 1785 schrieb er seine drei herrlichsten Symphonien,
die in Es-Dur , die in G-moll und clie Jupiter -Symphonie in C-Dur . In seinem letzten
Lebensjahre war er durch Krankheiten schon sehr geschwächt. Aber trotzdem schuf er in diesem
einen Jahr allein gegen 60 unsterbliche Meisterwerke , darunter die Opern : „Die Zauber¬
flöte”, das Festspiel „Titus ” (in l8 Tagen ), das „Ave verum ”, das Klavierkonzert in B-Dur,
das Streichquartett in Es-Dur usw. Der l oci hat ihm sozusagen mitten in der Arbeit die
Feder aus der Hand genommen : das Requiem blieb unvollendet.

Rubens hat über 2000 Kolossalgemälde geschaffen. Wenn wir auch wissen, daß der
Meister Schüler beschäftigte, so stellen die von den Kunsthistorikern als von Rubens eigener
Hand stammend nachgewiesenen Partien der Gemälde auch schon eine geradezu unfaßbar
große Arbeit vor . Man bedenke nur , daß fast aut jede Woche seiner Schaffenszeit ein großes
Gemälde mit vielen Figuren entfällt. Und nebstbei fand Rubens noch Zeit, auch eine
politische Rolle zu spielen und als Gesandter tätig zu sein.

Wollen wir von Goethe reden : Wir wissen, daß er es mit seinem Amt als Minister
ziemlich genau nahm . Seine Werke entstanden in freien Stunden , hauptsächlich in den
Nachtstunden —„Weither ”, „Clavigo” in wenigen Wochen , —und trotz all der Arbeitslast,
clie er sich freiwillig auf bürdete , führte er eine weit ausgedehnte Korrespondenz , die ihn
mit einem großen Teile seiner Zeitgenossen verknüpfte . Gar nicht zu reden von seiner
Tätigkeit als Sammler, als bedeutender Naturforscher . Wir stehen vor einem Rätsel, wie
diese Fülle von Werken , deren Auslegung und Studium seit länger als einem Jahrhundert
ungezählte Gelehrte und Forscher beschäftigen, in einem einzigen Menschenleben ent¬
stehen konnten.

Betrachten wir das Leben irgend anderer Künstler , so entdecken wir stets wieder , daß
alle diese Männer von Arbeitseifer geradezu fanatisch besessen waren.
Ihnen waren die Tage und Nächte zu kurz , sie gönnten sich oft kaum die nötige Ruhe,
und wenn sie endlich, erschöpft, sich kurze Ruhe vergönnten , so geschah es nur , um sich
hernach mit erneuter Kraft wieder auf die Arbeit zu stürzen.
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Volkswohnhaus der Gemeinde Wien, erbaut im
Jahre 1927

DAS NEUE HANDWERK

Gewiß ist es auch sdion dem Laien aufgefallen, daß wir seit den letzten zwei Jahrzehnten
eine Renaissance des Handwerks erleben. Dies ist um so erstaunlicher, als um die Jahrhundert¬
wende das ganze Zeitalter bloß auf Technik, Maschinenarbeit und Organisation eingestellt
schien. Demungeachtet wandten sich plötzlich unzählige intelligente Menschen dem Hand¬
werk zu ; an allen Kunstschulen richteten die Lehrer ihr Hauptaugenmerk auf handwerkliche
Erzeugnisse, beeinflußten ihre Schüler in diesem Sinne und erzogen diese zu neuen Lehrern
für weitere Kreise von Lernbeflissenen.

Vor 50 Jahren gehörte es zu den Seltenheiten, wenn ein Bildhauer das sogenannte
Werk seiner Hände wirklich eigenhändig in Stein ausführte, wenn er selbst etwas von
Bronzeguß verstand, wenn er die Oberfläche einer Bronzestatue selbst bearbeiten konnte
usw. Damals war Handarbeit etwas mehr oder weniger verachtet; eine mißverstandene
aristokratische Weltanschauung mit den Allüren einer falschen Vornehmheit einerseits, ein
rücksichtsloses Unternehmertum anderseits, das Techniker und Arbeiter als Sklaven be¬
trachtete und ausnützte, regierte die Welt. Handarbeit war etwas, das jeder auf den
lieben Nächsten abzuwälzen suchte.
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HERRSCHAFT UND TYRANNEI DER DINGE

Glaubt nicht, daß ein Ding tot sei ! Alles, was wir besitzen, hat sein eigenes Leben und
zwingt uns zu bestimmten Handlungen, so daß wir beinahe sagen können, die Dinge besitzen
uns, statt daß wir sie besäßen. So sind alle Einrichtungen unserer Wohnungen unsere
ständige Sorge — wir müssen sie pflegen, in Ordnung halten: die Bilder an der Wand
geradeso, wie die Fauteuils, Teppiche und alles Übrige. Und jedes dieser Dinge verlangt
von uns die Aufwendung eines Gutes, mit dem .wir nicht genug geizen können : unsere
Zeit!  Schon des Morgens schreit mich ein Bild an : „Sieh midi an, idi bin so und so
gemalt, in dieser Beleuchtung habe ich die und die Farbe, betrachte mich!” —das Klavier
verlangt, daß wir darauf spielen, der Teppich, daß wir sein Muster bewundern, der Schrank
—gleichgültig, ob wir in ihm etwas aufbewahren oder nicht —will ebenfalls betrachtet und
abgestaubt werden; kurzum, wir sind durch unsere Wohnung in ständige Unruhe versetzt,
und suchen und ersehnen eigentlich tief in unserer Seele Frieden und Ruhe. Aber leider
ist es nun einmal so : unsere Besitztümer tyrannisieren uns und zwingen uns, sie anzusehen,
sie zu verwenden, und der dies nicht tut, lädt den stummen Vorwurf der Dinge
auf  sich.

56

—| m ■ ü











ERRICHTET SCHEITERHAUFEN!

„Vernichtet alle Museen und Sammlungen alter Werke , errichtet Scheiterhaufen aus allen
Altertümern , damit doch endlich einmal eine neue , moderne Kunst entstehen könne , welche
nicht erdrückt wird von allzu großen und allzu machtvollen Vergangenheiten !”

Etwa mit diesen Worten apostrophierte einmal ein leidenschaftlicher moderner Maler
eine Versammlung von Künstlern.

Er hat mit seiner Forderung weit über clas Ziel geschossen , soweit es die Museen
anbetrifft , aber sein Ausspruch birgt einen gesunden Kern . Denn nichts ist für die Entwicklung
der modernen Kunst hemmender , als der ständige Vergleich mit der Vergangenheit , und
nur zu oft wird das heutige Leben unterdrückt zu Gunsten längst verflossener Zeiten.

Am berechtigsten wäre es, den Ausspruch dieses Malers in Beziehung zu bringen zu
unseren Wohnungseinrichtungen . Denn all die tausend Dinge , die in unseren Wohnungen
herumstehen , entsprechen nur zum Teil wirklichen Bedürfnissen des modernen Lebens . Zum
anderen Teil , oft zum größeren , sind es Dinge , die keinen anderen Zw eck zu haben scheinen
als den , unsere Aufmerksamkeit von wichtigeren Sachen des Lehens abzuziehen , und die
also eigentlich reif für den Scheiterhaufen wären.

Der Mensch trennt sich aber sehr schwer vom Besitz , er ererbt Möbel und bewahrt sie
auf, auch wenn er sie nie brauchen kann , er hat in seinen Schränken Kleidungsstücke
hängen , die er nie anzieht , Bücher liegen , die er nie liest . Welche Unsummen von Kraft
und Nerven werden von all diesem unnützen Plunder verbraucht , der uns nie Freude
machen kann ! Da gibt es Naturfreunde und Jäger, welche durch Erbschaft in den Besitz
von Antiquitäten gekommen sind und sie zum Teufel wünschen — da gibt es andererseits
Bücherfreunde und poetische Naturen , die durch ein Zimmer voll von Hirschgeweihen und
anderen Jagdtrophäen , die sie nicht interessieren , unglücklich gemacht werden , und doch
entschließen sich all diese Menschen nicht dazu , den Plunder dem Scheiterhaufen zu über¬
liefern . Wieviel wertlose Bilder hängen an unseren Wänden und wieviel geschmacklose
Gegenstände besitzen wir zum täglichen Gebrauch ! Aber auch wir haben nicht die Kraft,
all dies einfach zu verbrennen — und doch , wie befreit würden wir alle aufatmen , wenn
durch solch ein Freudenfeuer aller Ballast hinweggeräumt würde ! Der Mensch jedoch hängt
zu sehr an seinen Gewohnheiten , er braucht sogar dazu einen Anstoß , sich von Lä¬
stigem  zu befreien . Und so läßt er sich’s gefallen , in einer Umgebung leben zu müssen,
die seinen eigentlichen Wünschen , seinen eigentlichen Gewohnheiten entgegengesetzt ist
und die ihn täglich vergewaltigt . Die erste Tat , um in Zukunft zu einem gesunden Leben
zu gelangen , wäre : Befreiung von überflüssigen Dingen ! Der moderne Architekt muß den
zögernden , besitzhungrigen Bauherrn dazu anspornen , auf alle Anhäufung unnützen Krams
endlich zu verzichten , entschlossen tabula rasa zu machen, damit Platz geschaffen werde
für neue lichtdurchflutete Räume , für neue Gebrauchsgegenstände und Möbel , die seiner
Persönlichkeit angepaßt sind. Möge solch glücklicher Bauherr , der sich zu diesem Entschluß
aufrafft, dann auch noch alle unnütze Reue , alle verlorenen Gedanken , alle hoffnungslosen
Wünsche mit auf den Scheiterhaufen werfen , damit auch seine Seele durch das Feuer
geläutert werde ! Dadurch entstünde ein neuer Mensch , reif für neue , herrliche Bauideen,
für eine wahrhaft moderne Baukunst . Ein Glück wäre es für jeden wirklichen Künstler,
einem solchen Mann zu dienen , für einen solchen Mann schaffen zu können.
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INDUSTRIEBAUTEN

l ast während der ganzen Zeit meiner Tätigkeit als Architekt beschäftigte ich mich auch
mit Industriebauten . Schon der Umstand , daß ich in einer so regen Industriestadt wie
Jägerndorf geboren und aufgewachsen bin, übte Einfluß auf mich, denn ich lief schon als
Junge fleißig in allen Werkstätten herum und betrachtete neugierig deren Einrichtungen
und Maschinen. Ich lernte daher frühzeitig die Erfordernisse von Fabriksbauten kennen;
dazu trat noch der Umstand , daß sich in meiner Verwandtschaft namhafte Industrielle
befinden , so daß auch oft im Familienkreise und privatem Gespräch Fragen über Industrie
erörtert wurden.

Gelegentlich der Preisausschreibung für die Bauten der Österreichisch-ungarischen Bank
und der Notendruckerei wurde mir der erste Preis und die Ausführung zuerkannt ; daher
mußte ich mich mit einer nur bis dahin fremd gebliebenen Industrie —der Druckerei —
gründlich beschäftigen und im Ausland bei den verschiedenen fremden Notenbanken ein¬
gehende Studien absolvieren.

Das Gebäude der Notendruckerei wurde von mir projektiert und im Jahre IQIQ fertig¬
gestellt. Die Vollendung des Baues fiel jedoch mit dem Kriegsende zusammen, und nach
dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie erwies sich natürlich auch
clie gemeinsame Notenbank als überflüssig — es wurde daher das Gebäude zuerst un¬
genützt gelassen und später von der Nationalbank erworben . Nur durch den Umstand,
daß es sich hier um einen Pfeilerbau handelte , war es möglich, denselben durch Ein¬
ziehen neuer Zwischenwände einer anderen Bestimmung zuzuführen ; jetzt beherbergt
das Gebäude die neue Nationalbank , und nur ein Teil des Hauses wird als Noten-
drueberei benutzt.

In weiterer Folge wurde ich in clie \ erwaltung verschiedener Industrien berufen , und
zwar geschah dies zu einer Zeit, in der das Bauwesen völlig darniederlag und hauptsäch¬
lich aus clem Grunde , um von mir die baulichen Anlagen der Industrien entweder rekon¬
struieren oder neu organisieren zu lassen. Ich hatte auch einige Neubauten für diese
Industrien auszuführen , so z. B. für die Papierfabriken der Elbemühl A. G., für die
Druckereien dieses Konzerns usw. Später führte ich größere Bauten für die Solo A.-G.
aus, wie clie Abbildungen auf Seite 112 zeigen, die neue Zündholzfabrik der „Szikra” A.-G.
(zum Solo-Konzern gehörig) in Szeged, kleine Bauten für clie Solo A.-G. in Buclafok
und in Schüttenhofen ; schließlich errichtete ich für dieselbe Gesellschaft das neue Ge¬
bäude der chemischen Industrie in Linz. Außerdem baute ich Fabriken für die Milch¬
industrie A .-G. usw.

Bei jedem Fabriksbau muß das Äußere und Innere des Baues mehr oder weniger das
Arbeitsdiagramm der Fabrikation verkörpern , d. h. es müssen die Räume für clie einzelnen
Maschinen so angeorclnet werden , daß vom Roh- bis zum Finalprodukt der Arbeitsprozeß
möglichst ununterbrochen erfolgen kann , ohne durch kostspielige und zeitraubende Trans¬
porte behindert zu werden . So einfach dieses Rezept erscheint, so schwer ist es in der
Praxis durchzuführen . Denn die Maschinen, welche den Arbeitsprozeß besorgen , sind teils
schwer und wuchtig, teils leicht und zierlich, bald wird das Material durch Trockenräume
geleitet, und bald durch chemische Ingredienzien beeinflußt . Bei manchen Industrien , die
in der Automatisierung schon weit vorgeschritten sind, gibt es wahre Mammutmaschinen,
sieben, acht und mehr Meter lang und von kolossalem Gewichte. Kann sich nun ein
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Firma Ginzkey , Kohlen - und Wasserturin





Projekt für die Kathedrale in Belgrad
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Strandbad Vöslau
Kuranstalt Warmbad -Villadi

Neues Kurbad , Bad Ischl
Hotel Bristol , Wien

Hotel Imperial , Wien
Südbahnhotel Semmering

Hotel Weitzer , Graz

Hotel Post, St. Anton
Grandhotel de l’Europe , Bacl-

gastein
Hotel Straubinger , Badgastein

Hotel Pupp, Karlsbad
Hotel Weimar , Marienbad

Hotel Königsvilla , Franzensbad
Grandhotel Steiner , Prag

Hotel Hungaria , Budapest
Hotel Stanescu , Bukarest
Hotel Splendid , Bukarest

34

135



SCHUTZMARKEREGISTRIERTE

FERNSPRECHER B-29-5-70 DRAHTANSCHRIFT :
HUTTERSCHRANTZ WIENSERIE

GEGR

SiSi filiw
BH

mmmm

EIN FRIED UN GSGITTER von der einfachsten bis zur vornehmsten Ausführung
DRAHTGEFLECHTE ein - und mehrfach gedreht , für jeden Zweck

EISENKONSTRUKTIONSARBEITEN  aller Art
EISENMÖBEL und DRAHTMATRATZEN

sowie alle übrigen einschlägigen Arbeiten erzeugen die bestbewährten und renommierten D RA IITWAREN FABRIKEN

HUTTER & SCHRANTZ A. G. WIEN VI.
WINDMÜHLGASSE 26

KATALOGE UND VORANSCHLÄGE KOSTENLOS UND POSTFREI

JOSEF
KLAUBER

LUSTER - UND
METALLWARENFABRIK

★

BRÜNN , GLACIS 97
10
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Fernsprech - und Signalanlagen
Konferenzfernsprecher
Zeitdienst -, Kontroll - und Alarmanlagen
Feuermelder für

Fabriks -, Büro - und Geschäftsgebäude

SIEMENS E.A.G. ©
Schwachstromabteilung
Mährisch -Ostrau , Mühlgasse 10

ALOIS GELDNER
BAUMEISTER

TROPPAU , C. S. R.
Inh : Architekt ING . ERICH GELDNER , Baumeister, gerichtl. beeid. Bausachverständiger

GEGRÜNDET 1892

Die bauausführende Firma  bei

Neubau der Handels* und Gewerbekammer in Troppau
Warenhausneubau Breda Weinstein in Troppau
Schloßumbau Stremplowitz bei Troppau

BAUBÜRO : TROPPAU , OLMÜTZERSTRASSE  68 / TEL . NR . 138
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Einrichtung elektrischer Kraftwerke und Verteilungsanlagen Jeder Größe
Elektrische Einrichtungen für Industrieanlagen jedes Spezialgebietes

Elektrische Einrichtungen für Vollbahnen , Straßenbahnen , Industrie -, Gruben-
und Seilbahnen

Licht- und Kraftinstallationen in Krankenhäusern , Sanatorien , Theatern , In¬
dustrie - und Wohnhausbauten

Elektrische Haus - und Küchengeräte , wie Staubsauger , Bohner , Heißwasser¬
speicher , KUchenmotoren usw.

Österreichische Siemens -Schuckerf -Werke
Direktion und Verwaltung : Wien II., Weschelstraße 1
Werke : Wien XX ., Engerthstraße 150 , XXL, Siemensstraße 88
Kabelwerk : Wien XXI., Siemensstraße 88
Technische Büros in : Bregenz , Graz, Innsbruck, Klagenfurt,

Leoben , Linz, Salzburg und Wien I., Nibelungengasse 15
Ungarische Siemens -Schuckert -Werke , Elektri¬

zität * A. G.
Direktion und Verwaltung : Budapest . Kabelwerk : Budapest
Rumänische Elektrizitäts -Gesellschaft , Siemens-

Schuckert A. G.
Direktion und Verwaltung : Bucuresti ( Bukarest)
Zweigniederlassung : Cernauti ( Czernowitz)
Technisches Büro : Timisoara (Temesvär)

Siemens Elektrizitäts -Aktien - Gesellschaft
Direktion und Verwaltung : Praha ( Prag) II.
Werke : Bratislava , Müglitz
Technische Büros : Brno ( Brünn) , Karlsbad, Kosice (Kaschau) ,

Mähr.-Ostrau, Plzen ( Pilsen ) , Bratislava ( Preßburg) ,
Reichenberg , Rumburg, Teplitz - Schönau

Jugoslavische Siemens A. G.
Direktion und Verwaltung : Zagreb (Agram) , Beograd (Belgrad)
Werkstätte : Zagreb
Technische Büros : Ljubljana ( Laibach) , Sarajevo , Split

(Spalato)
Bulgarische Elektrizitäts A. G. Siemens
Direktion und Verwaltung : Sofia

29

MODERNE
WOHNUNGSEINRICHTUNGEN

PRAHA , PASSAGE „LUCERNA “ / BRNO , JOSEFSKÄ 14
BRATISLAVA , STEFANIKOVA / PARDUBICE , WILSONOVA
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GEGRÜNDET 1781 • TELEPHON A- 26-008, A- 26-009

STEINFASSADEN
MARMOR ARBEITEN
DENKMÄLER
AUS ALLEN STEINGATTUNGEN

EDUARD HAUSER
WIEN
IX., SPITALGASSE NR . 19

T € L. LT 20 - 2 - 18

Wl € N  I . -HO ^ CR MAP KT 3

W .WlLH . '-****m& . r”
WACNEP

56

ÖSTERR . MASCHINENBAU -A. G.

KOERTING
Zentralbüro:

Wien VII., Schottenfeldgasse Nr . 20
Telephon : B- 33 - 5 - 90 Serie

Fabrik:
Wien XX., Dresdnerstraße 68 - 70

Telephon A- 47000

ZWEIGNIEDERLASSUNGEN:
Graz , Radetzkystraße 10

Innsbruck , Universitätsstraße 3
Salzburg - Elisabethvorstadt , Bergheimerstr . 15

ZENTRALHEIZUNGEN ALLER SYSTEME
LÜFTUNGS -, WASSERVERSORGUNGS¬

UND SANITÄRE ANLAGEN,
ÖLFEUERUNGEN , EISEN Gl ESSER El.

t?

glWWWJÄ,mJ

ti**• ' ; ß -****? V.

-W«*i*v.vi

Gegründet  1780

Firmenbestand
150 Jahre

-*

Kristallüster,

Stilluster,

Kirchenluster

*

45

JOS . ZAHN & CO.
Zentrale:  Wien III., Salesianergasse Nr. 9

Telephon U-11-5- 26

Filiale : l„ Schulerstr . 2 (Stephanspl . 5) • Tel . R- 28 -6- 50
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KUNSTMÖBELFABRIK

FR. SPRINGER'S NACHF.

SALONORGELN
KONZERT -, KINOKONZERT-
UND KIRCHENORGELN

VON WELTRUF
ROMERSTADT

C. S. R.
GEGRÜNDET 1834

ORGELBAUANSTALTEN

GEBRÜDER RIEGER
JÄGERNDORF

TSCHECHO SLOVAKEI
GEGRÜNDET 1873

DEUTSCHLAND : UNGARN:
MOCKER O. -S. BUDAPEST X.

QUALITÄTSMÖBEL VORNEHMSTE
HOTELEINRICHTUNGEN INNENAUSBAUTEN

13

SPEZIALABTEILUNG:

KUNSTTISCHLEREI

4

KUNST-
UND NATURSTEIN

STUCKATEURARBEITEN

ADOLF KOHRER
BILDHAUER UND STUCKATEUR

TROPPAU

C. S. R. SCHLESIEN

PERSONENAUFZUGE
MODERNSTER AUS
FÜHRUNG LIEFERT
SPEZIALFABRIK
FÜR AUFZÜGE

JUNG & RACHEL
REICHENBERG , C.S.R.
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KUNST -MÖBEL -FABRIK

TMOPPAU
C. S . R.

FELDGASSE NR . 1
TELEPHON 433

INNENARCHITEKTUR
DEKORATIONEN

HERVORRAGENDSTES
UNTERNEHMEN SCHLESIENS

ümmiiiimiiiMmimiiimiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiMimimimiiiin

STEIN IN DUSTRIE

O. DE MARTIN
ZENTRALE:

BRÜNN es.it.
DORNYCH 37a

BETRIEBE:

BRÜNN - DORNYCH 37a
BILOWITZ A. D. ZWITTA

In ihren mit den modernsten Mas di inen ein-

geriditeten Werken führt die Firma sämtliche
Arbeiten in MARMOR - , TRAVERTIN - ,
KALK -, TUFF - und SANDSTEINEN durdi.

aii 1 i B 5
HAUPTSCHLÜSSELANLAGEN

sind durch erhöhte Sicherheit bei vereinfachter
Handhabung für Großbetriebe , Kaufhäuser,
Schulen , Banken , Behörden unentbehrlich . Sie
gewähren Sicherheit durch Verwendung von
Zylinder -Schlössern , Bequemlichkeit durch Ver¬
meidung eines Schlüsselbundes . Der Chef kann
mit einem Schlüssel sämtliche Türen öffnen , ob¬
gleich die Schlösser untereinander verschieden
sind . Jeder einzelne Angestellte kann jedoch
nur das Schloß schließen , das zu seinem

Arbeitsbereich gehört.

ZEISS IKON A. G.
GOERZ -WERK • B ERLIN - Z EHLEN D O RF
GENERALVERTRETUNG FÜR DIE TS C HEC HO S LO WA KE I !

R. BRUMLIK & CO. , PRAG 12, FOCHOVA106

CALOFRIG
DAS BEVORZUGTE BAUMATERIAL

DER LEITENDEN ARCHITEKTEN.

Herr Oberbaurat Prof. L. Bauer hat unser

Material in großem Umfange für das

Geschäftshaus Breda u. Weinstein in Trop-

pau , Prießnitz, Sanatorium Gräfenberg,

Hotel „Tiroler" in Jägerndorf und viele

andere Bauten verwendet.

CALOFRIG , Akt. Ges.
44

PRAG II, H Y B E R N S KÄ 12.



KUNSTMÖBELFABRIK • DEKORATION

I. MÜLLER
WIEN

VI, WEBGASSE NR. 35 ■ TEL . B- 26-2-68
37

GOBELINS
STUHLÜBERZÜGE
WANDBEHÄNGE
BROKATDECKEN

HELLY BECSEI
WIEN VI.
GUMPENDORFERSTRASSE 87

TELEPHON B-20-7-57 eo

BAU-, PORTAL- UND SPIEGELGLAS- NIEDERLAGE

B . ELLEND
ZENTRALVERKAUFSBÜRO DER
FEISTRITZTALER GLASHÜTTENA. G.
WIEN  VII., STUCKGASSE II
TELEPHON:  B -30-O-56 UNDB-39-305

SPEZIALITÄT : WANDVERKLEIDUNGEN MIT
ÖSTERR . MARMORGLAS IN ALLEN FARBEN

JOHANN H. DOCKAL
WIEN VII., NEUSTIFTGASSE 133
GEGRÜNDETI875 TELEPHON B- 31- 207

Installation für Gas und Wasser . - Metall-
waren- Erzeugung . — Spezial - Werk¬
stätten für „Caloria“  Gas - Zentral¬
heizungen.

55

>

33 aimtetfter

Söfdjtter & Reimer
ÜBiert IX ., Snferbadjftrafje sJt  r . 0

Sei. A*17*l*57, A-17*l -58

^odjbauten.
43 betfenbetort. gabriföbautert

7ins l h andlu n ö

ARTARIA & CO.
WIEN

1. d >3 esstric , (OCohlmarüi Q

cJelefohon ($ ,-22 *0 *00 ’ ^jegrundei tm $ ahre 1JJO

'Bertfloib CiÖis, Zroppau
Oderring 5 /

Tapezierer unö
Boppengasse 3

Dekorateur
Übernahme  sämtlicher  Tapezierer¬
arbeiten , Anfertigung von Ledermöbeln,
Tapezieren von Wohnräumen  mit
Tapeten und Stoff . Beste Ausführung
von Linoleum - Belag

12
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JOHANN PETER
ZIMMER - , DEKORATIONSMALER

ING.  MAX SINGER / BRONN UND ANSTREICHER

Ausführung elektrischer Beleuditungs - , Signal - und

Blitzableiteranlagen . Moderne Beleuchtungskörper
WIEN V., WEHR GASSE NR . 24

TEL . B- 29 -0 -47

15 46

BAUUNTERNEHMUNG

ING. ARTUR EISLER

Rudolf Zimmermann
Bau - und Möbeltischlerei
Anfertigung von Parkett¬

fußböden

BRUNN , FABRIKSGASSE NR . 7

24

Troppau , Salzgasse Nr. 37
Telephon Nr . 911

26

FRANZ LUNER
BRüNN -CZERNOWITZ
FERRERGASSE  NR . 29
FERNSPRECHER NR. 3775

Zimmer und Dekora¬
tion s ~Malerarb eiten
nach Entwürfen bedeutender
Architekten in künstlerisch voll¬

endeter Ausführung in allen
modernen Techniken

6

O. FOHR
WIEN IV., RIENOSSLGASSE NR. 13

TELEPHON B - 24 - 2 -92

*

ATELIER
FÜR MODERNE INNENEINRICHTUNG

41
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Luduis Rundt&Co.
Holzindustrie Nistek
Anfertigung aller einschlägigen

Bautischlerarbeiten , als:
Fenster , Türen , Geschäftsportale , aller
Inneneinrichtungen für Villen , Cafäs , Ge¬
schäftshäuser und Banken , nach erhaltenen
sowie eigenen Fntwürfen , von einfachster

bis zur reichsten Ausführung
Abteilung Sägewerk:

Lieferung aller Bauhölzer , nach Maß ein¬
geschnitten , Bretter , Latten usw . in allen
üblichen Holzarten , Zeichnungen und

Kostenvoranschläge auf Verlagen
Postsparkassen -Konto Nr , 61.399

Interurb . Telephon Nr , 35
Telegramm -Adresse : Rundt Mistek i

145



KU NSTM OBEL FABRIK EN
UND BAUTISCHLEREIEN

BOIHE & EHRMANN-
J. W. MÖLLER A. G.

FABRIKEN:

WIEN V., EINSIEDLERPLATZ3 - 4 und SCHLOSSGASSE 14

STADTNIEDERLAGE: WIEN I., OPERNRING 19

MÖBELFABRIK ■ KUNSTTISCHLEREI

JULIUS &JOSEF

HERRMANN
WIEN

VII ., MARIAHILFERSTRASSE NR. 36

A. DETOMA
Spezialist für Kunstmarmor,
Stuccolustro , Simile - Pierre , Kunststein
und Stückarbeiten

Alle in den Monumentalbauten und
in den hervorragenden Bauten Wiens
in Kunstmarmor und Stuccolustro her¬
gestellten Arbeiten wurden ausnahmslos
von A. Detoma ausgeführt

WIEN  IV . , ARGENTINIERSTRASSE NR . 22
TELEPHON  NR . U-40 -5-29

BRATISLAVA • BELGRAD • BUDAPEST

54

LUSTERFABRIK

ALOIS PRAGAN &BRUDER
GES . M. B. H.

WIEN VII., SCHOTTENFELDGASSE 69 - 71
GEGRÜNDET  1893 • TELEPHON  B -32 -5 -50 SERIE

MODERNE
BELEUCHTUNGSKÖRPER

STADTBAUMEISTER

O. LASKE u. V. FI ALA
HOCHBAU / EISENBETONBAU

WIEN VI.
KASERNENGASSE 24
UND

BERNDORF,  N . - Ö.
FERNRUF  B =24 » 2 =81

Itechnochemai
! G. m. b. H. !
1
i
i
i
i
i
i
i
i

Prag II., Närodni tr. 20, Tel. 45.547
Stabile Vacuum - und Preßluft -Entstaubungs¬

anlagen
für Hotels , Sanatorien , Krankenhäuser, Theater,

Fabriksgebäude und Wohnhäuser, Villen
Fahrbare und tragbare Handstaubsauger
»Säugling «, Eis - und Kältemaschinen für

jeden Verwendungszweck 2
Prospekte , Angebote und Ingenieurbesuch kostenlos

I
i
i
i
i
i
i
i
i

| Bau-, Galanterie - und Ornamenten -Spengler |

1 Joh . Jaremkiewicz Ni - 1
| Ed . Müller & Comp . |

| Wien III., Steingasse Nr . 17 j
1 Telephon U- i 2-0-95  I

42

A. FREISSLER
Maschinen- und Aufzüge-Fabrik. Ges. m. b. H.

Wien X ., Erlach platz 3
Budapest  VI ., Horn Ede - u.  4

AUFZÜGE
aller Art für Personen- und

Lastenbetörderung

Spills, Transportwagen
32 Gegründet 1868 12.000 Anlagen
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f  A .-G. ^
Moderne 3

Zentralheizungen

Havlickova
. Nr. 4 .

MALER
FRANZ BRAUNER
Freiwaldau , C .S. R., Bahnhofshalle 104

Atelier und Werkstätte für künstlerische und dekorative

Malereien, alle feinen Anstrich - und Lackiererarbeiten

Stark- und Schwachstromanlagen,
Lichtreklame , Flutlichtanlagen,

Zweckleuchten

Elektrohaus Troppau
im Elektrizitätswerk

LUDWIG
BLUCHA
KUNST- UND
BAUSCHLOSSER

TROPPAU, DR. ZINS¬
MEISTERSTRASSE 5

ALLE STEINMETZARBEITEN AUS
GRANIT MARMOR TRAVERTIN
wie Außen- und Innenverkleidungen, Portale, Stufen,Fuß¬
bodenbelag, Möbelplatten, Platten für elektrische Zwecke,

technische Steinkörper, Pflastersteine etc. liefert

STEININDUSTRIE

ALBERT FÖRSTER
ZENTRALE ZUCKMANTEL , SCHL., C. S. R.

INGENIEURE R. & H . BLUM
ARCHITEKTEN UND BAUMEISTER

NEU -TITS CH EIN

5

BRÜDER MASCHEK Josef Riedel
Möbelfabrik und Kunsftischlerel

SpeziafausfüQrung von Tenstern, Schiebe¬
fenstern, Türen, Drehtüren, Tjofztreppen,

für den gesamten

Tjaifenoertäfefungen, Quafitätsmöhefn in Innenausbau
Weich- und Jjartfjofz R ö m ersladl

BRÜNN , CZECHNERGASSE 11 C . S . R.

TELEPHON 377

16

Bahnhofstraße Nr . 574
8
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ANT. SCHWARZ
BAU » UND KUNSTSCHLOSSEREI

ANTON TUTSCH GES . M. B. H.
WIEN IX., WAHRINGERSTRASSE 61 • TEL A-24 - 0 - 30

Jura Natursteinplatten , Steinholzfußböden , Leichtwände
47

Gediegene Kunstschmiedearbeiten , Eisenkon¬
struktionen jeder Art, Eisenportalbau, Beschlag¬
arbeiten von der einfachsten bis zur exklusivsten

Ausführung führt preiswert und prompt aus

Eisenkonstruktionswerkstätten

RUDOLF OPLUSSTIL
BRÜNN , KRÖNA 45

FERNRUF 943

ING . ALEXANDER NITSCHE
BAUMEISTER

FREIWALDAU , TSCHECH .»SCHLESIEN

Bauunternehmung für Hoch-,
Betone, und Eisenbetonbau,
eigene Zimmerei, Ziegelei,
Bau- und Möbeltischlerei

Josef Nitsch
Bau gesell ä ft , Säge- und Hobelwerk,

liefert Holzkonstruktionen aller Art,
Zollbaulamellendädier , rauhe und be¬
arbeitete Bretter und Kehlhölzer.

WVRBENTHAL

V. N E KVASIL
BAUUNTERNEHMUNG UND TECHNISCHES

BUREAU

PRAG X.

GEGRÜNDET  1868
HOCH -, INDUSTRIE¬
BAU , EISENBETON
BAUAUSFÜHRUNGEN
U.PROJEKTIERUNGEN

FILIALEN:
BRATISLAVA , BRÜNN
KÖNIGGRÄTZ , M.- OSTRAU,
TRINEC.

GLASMALEREI

CARL GEYHNG’S ERBEN
WIEN VI, WIN DM OH LG ASSE NR. 28
o ZIERVERGLASUNGEN ALLER ART

ANTON HOFMANN
Spezialist in Geschäftseinrichtungen und Portalen

WIEN VII ., KELLERMANNGASSE 3
Telephon B -33-1- 15

ATELIER FÜR INNENDEKORATION

M. J. SCHENZEL 'S) CO.
ÜBERNAHME SÄMTLICHER
TAPEZIER ERARBEITEN

WIEN , IX. BEZIRK
NUSSDORFERSTR . 64
TELEPHON A- 18»2»46
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ED. AST &CO.
Ingenieure

Wien IX., Liechtensteinstraße Nr . 41

Telephon A-19 -5 -30 , A-19 -5 -31, A-19 -5 -32

Hochbau , Wasserkraftanlagen
Fundierungen nach modernsten Systemen
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ELBEMUHL
PAPIERFABRIKEN UND GRAPHISCHE INDUSTRIE A. G.

AUSFÜHRUNG VON DRUCKSORTEN JEDER ART IN BUCH-, STEIN-,
OFFSET - UND TIEFDRUCK

EI GENES REKLA ME-ATE LIER

\/
/\

BUCHDRUCK , STEINDRUCK , Ol ESETDRUCK,
REKLAME- ATELIER

WIEN VI., CUMPENDOREEKSTRASSE 87
TliL . B- 24- 5- 45

*

VERLAG:

ELBEMÜHL - VERLAG
WIEN VI., GUMPENDORFERSTRASSE 87

TEE. B- 24 - 5- 45
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