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Kurt� Jar muth, � Jahrgang� 1 893, � hatte� als� j unger� Mann� kei nes wegs� das� Zi el,

ei nen� Betri eb� zu� gründen. � Bei� Hei nri ch� Kaven� a m� Berli ner� Luisenufer

erlernte� er� den� Beruf� des� Exportkauf manns. � I n� Kavens� Niederl assung� i n

Porto� All egre� wollte� er� ei nmal� arbeiten, � vi ell ei cht� nach� Brasili en� aus wan-

dern. � Sei ne� Eltern� erfuhren� ni chts� von� di esen� Gedanken, � er� war� der� ei n-

zige� Sohn. � I mmerhi n� erl ernte� er� di e� port ugi esische� Sprache� i n� Abend-

kursen. � I m� August� 1 91 4� zerpl atzte� der� brasili anische� Traum� mit� de m

Ausbruch� des� Ersten� Weltkri egs. �

� � � � Kurt� Jar muth� ka m� i n� di e� Gegend� von� Dixmui den, � wo� er� bereits� i m� No-

ve mber� 1 91 4� schwer� ver wundet� wurde. � I m� Lazarett� traf� er� auf� den� eben-

so� schwer� ver wundeten� Dr. � Fritz� Neuendorf� aus� Berli n. � Di e� et wa� gl ei ch-

altri gen� Männer� verabredeten� noch� i m� Lazarett, � daß� si e� nach� Kri egsende,

wenn� si e� genesen� hei mkehren� würden, � i n� Berli n� zusa mmenarbeiten� woll-

ten. � Neuendorfs� betri eben� i n� der� Berli ner� Fri edri chstraße� ei nen� Großhan-

del� für� El ektrotechnik� und� Bel euchtungskörper. �

� � � � Bis� es� zu� der� Zusa mmenarbeit� i n� Berli n� ka m, � vergi ngen� über� vi er� Jahre.

Den� Lazarett- Aufenthalten� folgten� Frontei nsätze� i n� Rußland� und� Frank-

reich. � Nach� Kri egsende, � genau� i m� Mai� 1 91 9, � trat� Kurt� Jar muth� bei� Gross-

haus� Neuendorf� i n� Berli n� ei n, � wurde� schnell� Geschäftsführer� und� i m� De-

ze mber� 1 921� Prokurist. � �

Der� junge� Kurt� Jar mut h,�

et wa� 20-jähri g
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Der� tägli ch� fortschreitende� Verfall� des� Gel des� i st� heute� schwer� vorstell bar.

Bei� Neuendorf� und� bei� Do mocos� &� Bach� li ef� es� s o� ab� wi e� bei� all en� Betri e-

ben. � Löhne� und� Gehälter� mußten� tägli ch� ausgezahlt� werden, � und� zwar

mittags. � Dann� schl ossen� di e� Betri ebe� für� mi ndestens� ei ne� St unde, � um� den

Mitarbeitern� Gelegenheit� zum� Ei nkauf� zu� geben. � Am� nächsten� Tag� war

der� Gel dwert� weiter� abgestürzt. � Di ese� Turbulenzen� waren� für� di e� Bevölke-

rung� und� di e� Wirtschaft� nicht� durchzuhalten. � Neuendorf� wi e� auch� Do mo-

cos� &� Bach� waren� 1 929� a m� Ende. �

� � � � Kurt� Jar muth, � als� ehe maliger� Exportkauf mann, � ent wickelte� 1 926/ 1 927

ei ne� I dee, � di e� helfen� und� retten� sollte. � Zum� ei nen� s ollte� der� Absatz markt

auf� Nachbarl änder� ausgedehnt� werden, � di e� ei ne� stabil ere� Währung� hat-

ten. � Zum� anderen� s ollte� di e� Produkti on� auf� ei n� breites, � si cheres� Funda-

ment� gestellt� werden. � Das� begann� i n� Itali en� mit� den� Alabasterl euchten.

Aus� Carrara� und� Volterra� i n� der� Toskana� kaufte� man� schon� früher� di e

Alabasterbl öcke. � Jetzt� wurde� mit� Castell uci� &� Rossi� über� ferti ge� Leuchten

verhandelt. � Di e� Verträge� mit� Rossi� traten� Anfang� 1 929� i n� Kraft. � Lei der� war

es� für� Neuendorf� zu� s pät. � Für� di e� s päter� gegründete� Fir ma� Kurt� Jar muth

sollte� es� hi ngegen� auf� vi el e� Jahre� ei ne� s oli de� Grundlage� werden. �

� � � � Als� j unger� Mann� hatte� Kurt� Jar muth� Portugi esisch� gel ernt. � Jetzt� gab� es

„ 1. 000� Worte� Itali enisch“� vo m� Langenschei dt- Verl ag� und� anschli eßend

ei nen� Hausl ehrer. �

Ei n� Foto� des� Musterraums� von� Neuendorf� i n� der� Berli ner� Fri edri chstraße

1 31� zei gt� di e� Ausri chtung� der� Koll ekti on. � Di e� Leuchten, � „ Bel euchtungs-

körper“� sagte� man� da mals� –� über wiegend� el ektrische� Kronleuchter, � Stän-

derl a mpen, � Tischl a mpen� –� waren� aus� Bronzeguß� geferti gt. � Es� gehörten

Sei denschir me, � Gl äser� oder� Al abasterschalen� dazu. � Der� Herstell er� war

über wiegend� di e� Fir ma� Do mocos� &� Bach. � Wahrschei nli ch� war� es� ni cht

nur� ei n� Exkl usiv- Vertrag, � s ondern� wechselseiti ge� Beteili gungen, � di e� als

feste� Verbi ndung� zwischen� de m� Großhändler� Neuendorf� und� de m� Her-

stell er� Do mocos� &� Bach� bestanden. � Ent werfer� der� Leuchten� war� der� frei e

Architekt� Her mann� Hohn. �

� � � � Hohn� sta mmte� aus� Ha mburg. � Vor� de m� Kri eg� hatte� er� ko mplette� Ei n-

ri chtungen� und� Vertäfel ungen� i n� diversen� Stil arten� für� Atl anti k- Li ni en-

schiffe� ent worfen. � Do mocos� war� Bil dhauer, � aus� Rumänien� gebürti g. � Er

arbeitete� fi gürli ch� mit� Al abasterstei n. � Ott o� Bach� war� Gürtl er meister, � Me-

tallfärber� und� Zisel eur. � J uli us� Bach� war� Gürtl er meister� und� Alabasterer.

Di e� Kl ei ni ndustri e� der� Zeit� bewies� fli eßende� Übergänge� zum� Handwerk,

zum� Kunsthandwerk, � zur� Kunst. �

� � � � Kurt� Jar muth� tauchte� mit� vi el� El an� i n� di e� Li chtbranche� ei n. � Tatsächli ch

war� er� „ mit� der� Fir ma� verheiratet“. � I m� Juli� 1 925� heiratete� er� sei ne� Sekre-

täri n� Hil degard� Wei ß. � Fortan� arbeitete� das� Ehepaar� Seite� an� Seite, � erst� i n

der� Leit ung� von� Neuendorf� und� s päter� i n� der� ei genen� Fir ma� Kurt� Jar muth.

Di e� zwanziger� Jahre� –� Nachkri egsj ahre, � Fri edensj ahre� –� brachten� zunächst

ei ne� hoffnungsvoll e� Sit uati on. � Dann� folgte� di e� große� I nflati on� i n� Deutsch-

l and� wegen� der� Reparati onen. � Und� schli eßli ch� ka m� di e� Welt wirtschafts-

krise. �

Hil degard� und� Kurt� Jar mut h

Musterrau m� der� Fir ma

Neuendorf� i n� der

Fri edri chstraße� 1 31
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Der� 1. � Mai� 1 930� ist� Fir menbegi nn� i m� Handelsregister. � Di e� Fir ma� Kurt

Jar muth� ist� als� Bel euchtungskörper-� und� Alabaster werkstatt� ei ngetragen.

So mit� i st� Kurt� Jar muth� ni cht� mehr� Großhandelskauf mann, � s ondern� Her-

stell er, � Fabri kant. � Über� di e� I nteri msfir ma� Stege mann� &� Bach� sa mmelte

si ch� di e� Elite� der� Mitarbeiter� von� Do mocos� &� Bach� und� Grosshaus� Neu-

endorf. � All e� waren� arbeitsl os, � und� mit� der� Neugründung� Kurt� Jar muth� ist

man� nunmehr� zum� Erfolg� verpfli chtet. � Kapital� gi bt� es� ni cht. � Freunde� und

Ver wandte� können� nur� kl ei ne� Beiträge� l ei hen, � di e� gerade� für� di e� Geri chts-

gebühren, � Energi evorschüsse� und� di e� ersten� Mietraten� rei chen. � Man� hat

ei n� paar� Sachwerte� aus� den� Konkursen, � Warenkredite� von� Rossi� und� an-

deren� Li eferanten. � Vor� all e m� hat� man� Fachwissen, � Können� –� j a� Routi ne,

und� man� hat� Kunden. � Der� Dresdner� Bank� können� kei ne� Si cherheiten

geboten� werden, � aber� di e� Bank� hilft, � i nde m� si e� Wechselkredit� gewährt. �

� � � � Kurt� Jar muths� I dee, � den� Kundenkreis� über� Berli n� hi naus� und� mögli chst

über� di e� Landesgrenze� hi nweg� zu� er weitern, � wird� sofort� umgesetzt. � Ei n

beschei dener� Gangplatz� i m� Handelshof� auf� der� Lei pzi ger� Muster messe,

di e� zwei mal� j ährli ch� stattfi ndet, � bil det� den� Anfang. � Es� geli ngt. � Schon� di e

Jahresbil anz� 1 932� weist� ei ne� „ schwarze� Null “, � ei nen� Mi nigewi nn� aus. �

GR Ü N D U N G
� � DI E

Hockerl a mpe� mit

Gl ockenschir m�

und� Fransen

Neuer� Part ner� i n� It ali en:� Rossi� Al abastri� i n� Volt erra,� Toskana

Fir menanschrift� Ritt erstraße� 86� i n� Berli n:� Aus� St ege mann� &� Bach

wird� di e� Bel eucht ungskörper-� und� Al abaster werkst att� Jar mut h
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Hist orische� Verträge� zwischen� Rossi� Volt erra,

Stege mann� &� Bach,� Großhaus� Neuendorf� und� Kurt� Jar mut h

Die� Berli ner� Kundschaft, � di e� früher� i n� Neuendorfs� Musterzi mmer� i n� di e

Fri edri chstraße� ka m, � geht� j etzt� zu� Jar muth� i n� di e� Ritterstraße. � Di e� Ritter-

straße� war� i n� di eser� Zeit� ei n� Zentrum� der� Leuchtenherstell er� und� Groß-

händler. � Di e� überregi onale� Kundschaft� gab� i hre� Aufträge� auf� der� Lei pzi ger

Muster messe. � Dort� bestand� ei ne� beque me� Vergl ei chs mögli chkeit, � da� di e

Leuchtenherstell er� si ch� über wiegend� auf� ei n� Messehaus� konzentri erten.

Jar muth� di ente� si ch� schritt weise� höher: � vo m� Gangplatz� zur� Koje, � von� der

Koje� zum� kl ei nen� Messestand. �

� � � � Neuheiten- Muster� wurden� i n� Lei pzi g� gezei gt� und� nach� der� Messe� i n� der

Zahl� der� Verkäufe� hergestellt. � Di e� Fachkräfte� schafften� ei ne� rel ativ� kurze

Li eferzeit. � Di e� Vorli eferanten, � vor� all e m� di e� Bronzegi eßer, � di e� auf� Aufträge

warteten, � ferti gten� di e� gewünschten� kl ei nen� oder� größeren� St ückzahlen.

Ohne� den� Zwang� zur� Lagerhalt ung� bli eb� der� Kredit bedarf� überschaubar. �

Später� ergab� es� si ch, � daß� Kurt� Jar muth� s olche� Kunden, � di e� mitunter� ni cht

zur� Lei pziger� Messe� ka men� oder� kei nen� Auftrag� erteilt� hatten, � an� i hre m

Ort, � i n� i hrer� Stadt� besuchte. � Er� hatte� Her mann� Hohns� hervorragende� Ent-

wurfszei chnungen� i n� der� Aktentasche. � Hohn� zei chnete� präzis� i m� Maßstab

1: 7, � mit� Zei chenstift, � Pastellstift� oder� mit� der� Feder, � teils� farbi g� angel egt.

Seri enmodell e� wurden� s päter� doppelt� =� Stereo� fotografi ert. � Di e� Doppel-

karten� konnten� mit� ei ne m

klappbaren� Betrachtungsgerät

pl astisch� gezeigt� werden. �

� � � � Kurt� Jar muth� reiste� zunächst

sel bst, � vo m� Rhei nl and� bis� Stet-

ti n. � Später� wurden� auch� sel bst-

ständige� Handelsvertreter� unter

Vertrag� geno mmen, � vor� all e m�

i n� den� Nachbarl ändern. �

Katal oge� und� Prospekte� gab� es� i n� der� Ei nrichtungsbranche� kaum. � Man

schätzte� di e� Seri enferti gung, � als o� di e� Massenprodukti on� noch� ni cht. � Es�

l ag� i m� Gefühl� der� Zeit, � daß� man� „ ei nmal� i m� Leben“� beis pi els weise� ei nen

Schrank� mit� geschnitzter� Front� oder� ei nen� Tisch� mit� furni erter� und� i ntar-

si erter� Pl atte� oder� eben� dekorative� Kronleuchter� er warb. � Das� Bewußtsei n

herrschte� vor, � daß� di e� kunsthandwerkli che� Arbeit� Wertgegenstände

schafft, � di e� man� besitzen� und� behalten� möchte. �

� � � � Nach� de m� Tode� des� Bil dhauers� Do mocos� wurden� di e� fi gürli chen� Ala-

basterarbeiten� von� Rossi� i n� Volterra� ausgeführt. � Meister� Juli us� Bach� zog

mit� sei ner� Fa mili e� für� fast� zwei� Jahre� nach� Volterra. � Al abasterdrehbänke

der� Berli ner� Maschi nenfabri k� Kaerger� wurden� per� Eisenbahn� dorthi n

transporti ert. � Bach� und� di e� Rossi- Al abasterer� stellten� fortan� di e� Al aba-

sterschalen� und� Ampel n� her, � s o� daß� di e� Werkstätten� i n� der� Berli ner� Rit-

terstraße� ganz� für� di e� Gürtl erarbeit, � Oberfl ächenveredel ung� und� Färbung�

der� Messi ng-� und� Bronzeabgüsse� genutzt� werden� konnten. � Nebenbei: �

Di e� Kaerger- Bänke� wurden� noch� 1 984� i n� Rossis� „ hist orischer“� Schau-

werkstatt� ei ngesetzt. �

Kronl euchter:

Doppelkarte

zur� Betracht ung�

„i n� Stereo“
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Der� Neubegi nn� fand� 1 946� i m� Ritterhof� i n� der� Ritterstraße� 1 1� statt. � I m

zweiten� Hof� gab� es� ei nen� Gebäudetrakt, � der� teil weise� nur� ausgebrannt

war. � Hi er� wurde� Jar muth� Mieter� i m� ersten� St ock, � ge mei nsa m� mit� der� Bil-

derrahmenfabri k� Fl ohr� &� Ci e. � Fl ohr� hatte� noch� et was� Bil dergl as. � Zwei

Gürtl er� und� ei n� Schleifer� mauerten� di e� ei ngestürzten� Wände� auf� und�

di e� Bil dergl äser� ergaben� ei n� paar� Notfenster. �

� � � � Der� Gi eßer� Fordan� grub� aus� den� Trümmern� sei ner� Gi eßerei� Zi nkab-

güsse� aus, � di e� vor� de m� 3. � Februar� 1 945� ni cht� mehr� ausgeli efert� werden

konnten. � Di e� ersten� Zi nkkronleuchter� wurden� von� Kunden� aus� Magde-

burg� und� aus� Lei pzi g� abgeholt. � Di e� Kunden� bezahlten, � also� tauschten, �

mit� Lebens mittel n. � Der� Fir menstart� 1 930� begann� mit� Wechsel n. � Der

Neubegi nn� 1 946� mit� Natural währung: � Lebens mittel� i m� Tausch. � Hei m-

kehrer� aus� der� Kri egsgefangenschaft� und� neue� Mitarbeiter� brachten� di e

Bel egschaft� unter� de m� Meister� Juli us� Bach� schon� 1 949� wi eder� auf� Zehn. �

� � � � I n� der� Zeit� der� Berli n- Bl ockade� gab� es� i m� a meri kanischen� Sektor� –� dort

l ag� di e� Ritterstrasse� –� nur� st undenweise� el ektrischen� Stro m� und� selten

Gas. � So mit� waren� Schleif-� und� Lötarbeiten� kaum� mögli ch. � Das� Kraft werk

Kli ngenberg� und� di e� Gas werke� befanden� si ch� i m� sowjetisch� besetzten

Teil. � Während� der� Bl ockade� konnte� kei n� Betri eb� der� Westsektoren� ver-

nünftig� arbeiten� und� sei ne� Bel egschaft� ohne� behördli che� Unterst ützung

regulär� bezahlen. �

� � � � Kurt� Jar muth� durfte� 1 949� zwei mal� nach� Hannover� ausfli egen, � um� Auf-

träge� aus� de m� Rhei nl and� und� de m� Ruhrgebi et� herei nzuholen. � Nach� Vor-

l age� der� Aufträge� gab� es� Kredite. �

Denkt� man� über� di e� Proble me� der� Zeit� nach, � s o� erschei nt� das� Wirtschafts-

wunder� mit� de m� Begi nn� der� fünfzi ger� Jahre� i m� doppelten� Si nn� als� Wun-

der. � Aus� den� Trümmern� des� Hauses� Ritterstraße� 86� konnten� ei ni ge� Me-

tall gegenstände� wi e� Schraubstöcke, � Richtpl atten, � Al abaster- Drehbänke

geborgen� und� aufgearbeitet� werden. � I n� der� Zeit� der� Bo mbenangriffe� hatte

di e� Bel egschaft� ge wohnheitsge mäß� wichti ge� Werkzeuge, � verteilt� i n� di e

häusli chen� Luftschutzkell er, � mitgeno mmen. � Es� war� ni cht� anzunehmen,

daß� all e� Mitarbeiter� gl ei chzeiti g� ausgebo mbt� würden. � Di ese� Vorsorge� er-

wi es� si ch� als� ri chti g. � So mit� stand� ei ne� Erstausrüstung� an� Werkzeugen� zur

Verfügung. �

� � � � Her mann� Hohn� hatte� sei n� Zei chnungsarchiv� gerettet. � Als� er� 1 950� ver-

starb, � konnte� sei n� Nachfolger, � der� Architekt� Fritz� Grabig, � da mit� di e� Arbeit

nahtl os� fortführen. �

� � N E U B E GI N N

Ritt erhof� i n� der� Ritt erstraße� 1 1

Der� zunehmende� nati onalsozi alistische� Terror� und� der� wachsende� Druck

auf� j üdische� Unternehmen� brachte� di e� s ogenannte� Arisi erung� i m� Leuch-

tenhandel� und� i n� di e� Ritterstraße� di e� Schli eßung� j üdischer� Leuchtenwerk-

stätten. � Di e� I nnungskoll egen� Aronson, � Wolfsohn� und� Otto� Guggenhei m

schafften� noch� rechtzeiti g� di e� Ausreise� nach� New� York. � Kurt� Jar muth

gel ang� der� Ari ernachweis. � Der� Mädchenna me� sei ner� Mutter, � Hedwig

Loewe, � fi el� ni cht� auf. �

� � � � Vor� Ausbruch� des� Zweiten� Weltkri egs� hatte� Jar muth� rund� 25� Mitarbei-

ter. � Während� des� Kri eges� gi ng� di e� Mitarbeiterzahl� i m� Zuge� der� Ei nberu-

fungen� bis� auf� vi er� zurück. � Messi ng� und� Bronze� wurden� als� „ kri egs wich-

ti ge“� Metall e� ei ngestuft� und� für� di e� Leuchtenherstell ung� verboten, � s o� daß

man� auf� das� Metall� Zi nk� umstell en� mußte. � Her mann� Hohn� ent warf� nun

i m� Art� Deco- Stil, � und� di ese� Kronleuchter� und� Tischl a mpen� wurden� neu-

arti g� gefärbt. � Di e� Kundschaft� hat� di ese� Änderung� des� Stils� und� der� Tech-

ni k� gut� angeno mmen. �

� � � � Al abastersendungen� aus� Volterra� trafen� noch� bis� Ende� 1 942� ei nwand-

frei� i n� Berli n� ei n. � Kurt� Jar muth� konnte� auch� noch� bis� 1 942� nach� Itali en

reisen. � I n� sei ne m� Reisepass� ist� das� l etzte� Vis um� 1 942� für� Fl orenz� und� Vol-

terra� ei ngetragen, � di e� Grenzübertritte� i m� Mai� a m� Brenner� abgeste mpelt. �

� � � � Di e� Geschichte� der� Fir ma� Jar muth� endet� a m� 3. � Februar� 1 945. � Ei n� fl ä-

chendeckender� Bo mbenteppich� zerst örte� di e� I nnenstadt� von� der� Fri ed-

ri chstraße� über� Li ndenstraße, � Ritterstraße� bis� zur� Dresdner� Straße. � Da-

mit� ist� di e� gesa mte� Leuchtenbranche� ohne� Unterschi ede� zerst ört, � auch

di e� Ni ederl assung� des� Branchenpri mus, � Gebrüder� Kaiser, � und� di e� da mals

größten� Berli ner� Leuchtenfabri ken� wi e� Brendel� &� Loewig� i n� der� Neuen-

burger� Straße� und� Emmrich� &� Schöni ng� i n� der� Pri nzenstraße. �

Bronzekronl euchter

mit� Al abasterschal en

1 2 1 3



Zum� Ende� der� fünfzi ger� Jahre� ergaben� si ch� technische� Fortschritte� für� di e

Jar muth- Werkstätten. � Man� wechselte� von� den� Berli ner� Kunstgi eßerei en

zu� westfälischen� Betri eben. � Der� Gußbedarf� war� ständig� größer� ge worden.

Ernst� Ritti nghaus� i n� He mer, � s päter� auch� Alfred� Rei necke� i n� Iserl ohn� und

andere� westfälische� Gi eßer� hatten� neue� Verfahren� aufgeno mmen. � „ Naß-

guß“� und� „ Ameri kafor men“� waren� di e� Sti chworte. � Man� goß� di e� Metall-

schmelze� i n� feuchte� Sandfor men� und� ersparte� si ch� da mit� di e� umständ-

li che� Trocknung� der� Sandfor men� i n� Brennka mmern, � wi e� es� bei� den� Ber-

li ner� Kunstgi eßern� übli ch� war. � Di e� Gasabführung� während� des� Gi eßvor-

gangs� hatte� man� i n� den� Griff� beko mmen. �

� � � � „ Ameri kafor men“� bedeutete, � daß� man� di e� Modell e� mit� den� fest� verl ö-

teten� Angußkanälen� auf� For mplatten� i m� Sand� abdrückte, � oft� auch� mit

mechanischer� Hilfe. � Das� war� ei ne� große� Arbeitsei nsparung, � wenn� man

bedenkt, � daß� der� Kunstgi eßer� j eden� ei nzel nen� Angußkanal� –� mit� de m

Lanzett� i n� der� Hand� –� i n� di e� Sandfor m� schnei den� muß. � Um� ei ne� gl attere

Gußhaut� zu� erzi el en, � änderte� Ritti nghaus� di e� Legi erung� von� Bronze� zu

Messi ng� mit� ei ne m� Zusatz� von� 1 - 2 %� Al umi ni um. �

� � � � Di e� neue� Gußqualität� er mögli chte� technische� Umstell ungen� i m� Hause

Jar muth� und� vor� all e m� ei ne� zügige� Produkti on. � Langfristi g� konnten� di e

Aufträge, � di e� i mmer� noch� ansti egen, � mit� erträgli chen� Li eferzeiten� aus-

geführt� werden. �

Di e� wesentli ch� sauberer� und� gl atter� gewordenen� Abgüsse� erforderten

weniger� Feil arbeit� und� kaum� Ziseli erungen. � Angüsse� und� Grate� konnten

an� Kontaktschleif maschi nen� oder� a m� frei en� Schmirgel band� ei nfacher

entfernt� werden. � Weitere� Verbesserungen� ergaben� si ch� bei� den� Lötarbei-

ten. � Gasko mpressoren� mit� regel baren� Luftzuführungen� machten� di e� alten

Tretblasebalge� überfl üssi g. � Auch� das� geschrotete� Schl agl ot, � das� mühsa m

aufgetragen� werden� mußte, � hatte� ausgedi ent. � Sil berhalti ges� Stangenl ot,

Fl ußmittel- ummantelt, � konnte� vo m� Gürtl er� mit� der� frei en� Hand� ei nge-

setzt� werden. �

� � � � Größere� Umstell ungen� wurden� von� den� Färbern� verl angt. � Di e� neue

Gußlegi erung� färbte� und� pati ni erte� si ch� schwieriger. � Di e� Löt nähte� des

sil berhalti gen� Lots� mußten� besonders� bearbeitet� und� angepaßt� werden. �

Mit� all en� Verbesserungen� i n� den� Arbeitsabl äufen� bli eb� es� j edoch� ei ndeu-

ti g� bei� der� Handarbeit. � Di e� Bel egschaft� wuchs� zum� Ende� der� fünfzi ger

Jahre� auf� über� 50� an. � Dennoch� wurden� di e� Li eferzeiten� eher� l änger� als

kürzer. �

� � � � „ Kei ne� Leute“� –� das� war� di e� Entschul di gung� i m� ganzen� Land. � Fachar-

beiter� li eßen� si ch� nun� ei nmal� ni cht� beli ebi g� ver mehren, � i n� Berli n� ni cht

und� i m� Bundesgebi et� ni cht. �

Es� gelang, � 1 950� ei nen� Messestand� auf� der� I ndustri e messe� Hannover� zu

beko mmen. � Di e� Hannover� Messe� wuchs� von� Jahr� zu� Jahr. � I m� glei chen

Maße� stei gerten� si ch� di e� Auftragsei ngänge� für� di e� Fir ma. � Di e� Kunden� der

Vorkri egszeit� und� di e� wachsende� Zahl� der� Neukunden� bestellten� di e� von

Hohn� und� Grabig� ent worfenen� Leuchten� i n� ei ne m� Maße, � daß� si ch� di e

Li eferzeiten� sehr� verl ängerten. �

Kurt� Jar muth� und� Fritz� Grabig� versuchten� um� 1 955, � das� Sorti ment� zu

er weitern� i n� Ri chtung� ei ner� modernen� Gestalt ung. � Hi erbei� zögerte� di e

Kundschaft. � Hi ngegen� wurden� di e� hist orischen� Stilfor men� begeistert

gekauft. � So mit� war� der� Weg� zur� Spezi alisi erung� vorgegeben. �

� � � � Her mann� Hohn� hatte� um� 1 91 0� St udi enreisen� nach� England� ge macht.

Genauso� reiste� Kurt� Jar muth� ab� 1 955� nach� London, � Oxford, � Wi nchester,

nach� Amsterda m� und� Brügge, � nach� Straßburg� und� Paris� und� vor� all e m

nach� Fl orenz� und� Ro m,� zu� den� Ali nari- Archiven. � Anfängli ch� gi ng� es� um

Vorl agen� für� di e� Koll ekti on, � für� di e� Arbeit� von� Fritz� Grabig. � Später� wuchs

sei n� I nteresse� an� der� Geschichte� und� Stil ent wickl ung� der� Leuchten. � Re-

gel mäßig� erschi enen� sei ne� Beri chte� i n� der� Fachzeitschrift� LI CHT. �

� � � � Das� Quell en-� und� Fotoarchiv� er weiterte� si ch� steti g. � Da mit� erarbeitete

si ch� Kurt� Jar muth� den� Grundstock� für� ei ne� umfangrei che� Buchpubli ka-

ti on, � di e� i m� nächsten� Jahrzehnt� herausko mmen� sollte. �

� � � � Di e� Aufbauj ahre, � di e� Jahre� des� Wirtschafts wunders, � brachten� anhal-

tend� Aufträge. � Di e� wachsende� Bel egschaft� wurde� anfängli ch� gut� da mit

ferti g. � Ei ne� neu� ei ngerichtete� Lehr werkstatt� ga-

ranti erte� den� nöti gen� Zuwachs� an� Gürtl ern.

Handwerksarbeit� verkaufte� si ch� gut. �

� � � � Kurt� Jar muth� gi ng� es� um� di e� authentische� Stil-

for m. � Di e� Bil dhauer� Rei chelt� und� Fritz� Senkpi el

modelli erten� i n� Gi ps� und� Wachs� i mmer� neue

Ei nzelteil e� nach� den� Detailzei chnungen� von

Grabig. � Der� Berli ner� Kunstgi eßer� Füssel� ferti gte�

di e� Erstabgüsse, � aus� denen� di e� Modell e� ziseli ert

wurden. � Das� Ei nzelteil archiv� sollte� i m� Laufe� der

Jahre� auf� 3000� Gußfor men� anwachsen. � De m

Meister� Juli us� Bach� gi ng� es� um� di e� Oberfl ächen-

bearbeit ung� und� di e� s orgfälti ge� Pati ni erung� der

Bronze. � Nach� Bachs� Tod� arbeitete� der� Meister

Ernst� Staub� i m� glei chen� Si nne� weiter. �

� � � � Di e� Händlerkundschaft� nahm� gedul di g� di e

l änger� werdenden� Li eferzeiten� i n� Kauf. � Ei ne

Überl egung� wurde� ni cht� angestellt, � daß� es� ei nen

starken� Ansti eg� der� Lohnkosten� geben� könnte.

Anders� verhi elt� si ch� di e� Leuchteni ndustri e, � di e�

si ch� außerhal b� von� Berli n� weiterent wickelte, � hauptsächli ch� um� das

westfälische� Nehei m- Hüsten. � Dort� setzte� man� auf� maschi nell e� Hilfs-

mittel, � auf� Seri enfertgung, � auf� l ei chtere� Materi ali en� wi e� Messi ngblech�

und� Rohr� und� teil weise� auf� modernes� Desi gn. �

1 4 1 5

Schi nkel- Moti v

„ Wi ndenbl üte“



Sonntag, � der� 1 3. � August� 1 961� war� der� Tag, � an� de m� i n� der� Mitte� Berli ns�

der� Stachel draht� ausgerollt� wurde, � di e� Abtrennung� und� der� Mauerbau� be-

gannen. � Am� Montag, � de m� 1 4. � August� um� 9: 00� Uhr� war� di e� all monatli che

Neumusterung� i m� Büro� von� Kurt� Jar muth� angesetzt. � Ni e mand� erschi en. � � � �

� � � � Es� gehörte� zu� der� Runde� vor� all e m� der� Ent werfer� Fritz� Grabig. � Grabig

war� � a m� Sonntag, � als� es� gerade� noch� mögli ch� war, � zu� sei ner� Fa mili e� nach

Ostberli n� geeilt� und� er� verbli eb� zunächst� dort. � Der� Bil dhauer� Fritz� Senk-

pi el, � der� i n� Westberli n� wohnte, � war� zuerst� ei nmal� verscholl en. � Der� Gürt-

l er meister� Ernst� Staub, � der� als� s ogenannter� Grenzgänger� i n� Ostberli n

wohnte, � ka m� ni cht� mehr� durch. � Man� hatte� gehofft, � daß� er� mit� den� ent-

s prechenden� Nachweisen� j etzt� und� künfti g� weiter� arbeiten� könne, � was�

ni e� geschah. � So� entstand� ei ne� mehr monati ge� Unterbrechung� der� Neu-

musterung. �

� � � � Ludwig� Jar muth, � der� nach� de m� Desi gn- Studi um� nicht� unbedi ngt� auf

Stilfor men� s pezi alisi ert� war, � übernahm� vorübergehend� di e� zei chneri-

schen� Aufgaben� von� Fritz� Grabig. � Erst� als� ei n� Handelsabko mmen� mit

Ostberli n� abgeschl ossen� wurde, � konnte� Grabig� sei ne� Zei chnungsroll en

per� Post� schicken, � di e� a m� Westberli ner� Zoll a mt� dekl ari ert� und� abgeholt

werden� mußten. �

Der� Bil dhauer� Fritz� Senkpi el� war� i n� Panik� geraten. � „ Der� Russe� wird� ko m-

men� –� früher� oder� s päter! “� Das� war� di e� Mei nung� vi eler� Westberli ner.

Senkpi el, � durch� schli mme� Erfahrungen� bel astet, � eilte� a m� 1 3. � August� mit

l ei chte m� Gepäck� zum� Fl ughafen� und� wurde� mit� erster� Gel egenheit� nach

Hannover� ausgefl ogen. � Fortan� wohnte� er� bei� sei ner� Tochter� i n� der� Nähe

von� Bre men. � Er� hat� Berli n� nicht� wi eder� betreten. � Sol ange� er� arbeitete, �

ka m� er� allj ährli ch� zum� Jar muth- Messestand� nach� Hannover� und� li eferte

sei ne� fili granen� Gi ps-� und� Wachs modell e. � Besonders� l agen� i hm� auch� di e

Pal metten, � Kl auen� und� Ranken� der� s päteren� Empire- Koll ekti on. �

� � � � Di e� Fl üge� von� Berli n� nach� Hannover� waren� wochenlang, � di e� Umzugs-

spediteure� monatel ang� ausgebucht, � l etztere� über� ei nei nhal b� Jahre� l ang.

Di e� AEG- Hauptver walt ung� zog� nach� Frankfurt. � Si e mens� zog� nach� Erl an-

gen, � Nürnberg� und� München, � Scheri ng� nach� Bergka men. � „ Di e� großen

Betri ebe� hauten� ei nfach� ab. “� So� ko mmenti erte� s päter� Egon� Bahr. �

� � � � Bei� Kurt� und� Ludwig� Jar muth� entstand� i n� di eser� Sit uati on� di e� Vorstel-

l ung, � mit� ei ne m� Zweigbetri eb� i n� Westfal en� den� Zuli eferern� ei nerseits� � �

und� der� Hauptkundschaft� andererseits� näher� zu� zi ehen. �

� � MAU E R B AU
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Leuchten- Ausstell ungen� mit� ei gener� Ware, � aber� auch� mit� i mporti erten

Zukäufen. � I n� ei ni gen� Fäll en� wurden� itali enische� Herstell er� zu� Sta mm-

kunden. �

� � � � Di ese� Sit uati on� gab� es� s onst� nur� noch� i n� Wien. � I n� Wien� s prach� man�

vo m� „ Gassenverkauf“. � Das� Wort� „ Gassenverkauf“� l äßt� si ch� vi ell ei cht� er-

kl ären. � Natürli ch� gab� es� Leuchtengeschäfte� i n� der� Gumpendorfer� Straße,

Westbahnstraße, � Mari ahilfer� Straße� und� anders wo. � Aber� i n� der� Sal esi a-

nergasse, � Burggasse, � Spi egelgasse� us w. � hatten� di e� Traditi onsunterneh-

men� zur� Gasse� di e� Schaufenster� i hrer� Ausstell ungen� und� zur� Hofseite�

di e� Fabri kati on, � mi ndestens� di e� Werkstätten. �

� � � � Di e� deutsche� Kundschaft� bil deten� städtische� Leuchtenfachhändler,

mitunter� auch� Großhändler, � di e� ei n� breites� Leuchtensorti ment, � Fachbe-

ratung� und� gepfl egte� Ausstell ungen� betri eben. � Di e� j ährli chen� Lohnstei-

gerungen, � di e� i n� di eser� Zeit� auch� zweistelli g� werden� konnten, � und� auch

durch� den� starken� Ansti eg� des� Kupferpreises, � geri eten� handwerkli ch� her-

gestellte� Still euchten� i n� ei ne� Preiskl asse, � di e� den� Abstand� zur� modernen

I ndustri e ware� i mmer� mehr� vergrößerte. � I n� klei neren� Städten� konnten

bal d� nur� Spezi alisten� di e� handwerkli che� Ware� verkaufen. � Unbeei ndruckt

davon� bauten� Vater� und� Sohn� Hoddenbagh� i n� den� Ni ederl anden� und� i n

Belgi en� ei nen� Kundensta mm� auf, � bis� hi nei n� i n� kl ei ne� und� kl ei nste� Orte,

der� über� vi el e� Jahre� treu� bli eb. �

� � � � Der� Exportanteil� bei� Jar muth� l ag� i n� all en� Jahren� zwischen� 25� und� 30� %.

Ab� Mitte� der� si ebzi ger� Jahre� änderte� si ch� di e� Marktsit uati on, � zunächst

kaum� merkli ch, � dann� mit� zunehmender� Dyna mik. � Di e� folgende� Aufstel-

l ung� wäre� nach� zwei� Jahrzehnten� ni cht� mehr� vergl ei chbar. �

I m� Zentrum� der� Leuchtenbranche, � i n� Nehei m- Hüsten, � gab� es� kei ne� frei en

Werkstätten, � dort� herrschte� Fachkräfte mangel. � 30� Kil o meter� von� Nehei m

entfernt, � i n� Soest, � wurde� I ndustri egel ände� erschl ossen. � Der� Autobahnbau

der� A� 44� Dort mund- Kassel� hatte� begonnen. � Ei ne� nahe� Ausfahrt� war� ge-

pl ant. � So� ka m� es� zum� Grundstückkauf� a m� Soester� Coester weg. �

� � � � Grundstei nlegung� 1 963, � Arbeits begi nn� 1 964/ 65. � Zwei� Berli ner� Gürtl er,

Di etri ch� Fri cke� und� Horst� Carl, � und� zwei� Soester, � Eri ch� Borchert� und

Hedwig� Mevenka mp, � haben� di e� Gußli eferungen� aus� He mer� und� Iserl ohn

sorti ert, � gel agert� und� vorgearbeitet. � Di e� gegürtl erten� und� geschliffenen

Materi alsätze� wurden� anschli eßend� nach� Berli n� weitergesandt. �

� � � � Fri cke� und� Carl� wollten� ni cht� auf� Dauer� i n� Soest� bl ei ben. � Kurt� Jar muth

sel bst� hi elt� es� selten� l änger� als� acht� Tage� aus. � Di e

Tendenz� zum� Wegzug� war� bei� den� Berli nern� been-

det, � ei ne� Beruhigung� war� ei ngetreten. � Verhandl un-

gen� mit� der� DDR� hatten� i n� kl ei nen� Schritten� Ver-

besserungen� auf� den� Verbi ndungs wegen� zwischen

Berli n� und� de m� Bundesgebi et� ergeben. �

� � � � Di e� Zweigwerkstatt� i n� Soest� dümpelte� zunächst� �

vor� si ch� hi n. � Hei de mari e� und� Ludwig� Jar muth, � di e

1 966� geheiratet� hatten, � entschl ossen� si ch, � 1 970� von

Berli n� nach� Soest� umzuzi ehen, � um� dort� ei ne� ko m-

plette� Leuchtenferti gung� aufzubauen. �

Di e� sechzi ger� Jahre� waren� sehr� gute� Verkaufsj ahre. � Um� ni cht� all ei n� von

den� Erfolgen� auf� der� Hannover� Messe� abhängig� zu� sei n, � wurde� fortan� di e

Kundschaft� regel mäßig� besucht. � Durch� Norddeutschland� reisten� Kurt

Jar muth� und� s päter� Ludwig� Jar muth. � I n� den� anderen� Gebi eten� taten� di es

Kurt� Lorenz, � München, � Ari bert� Hoff mann, � Düren, � G. � Hoddenbagh, � Den

Haag� und� Pi ero� Spi ni, � Mail and. � Später� ka men� hi nzu� oder� l östen� ab� Char-

ly� Bausch, � Frankfurt, � Tho mas� Hansa, � Mühl dorf/ Wien, � W. � J. � Hoddenbagh,

Scheveni ngen� sowie� P. � Mauri ce, � Annecy� und� Janos� Zel enyak, � Ki el. �

� � � � Zweifell os� war� es� j edes mal� ei ne� Sensati on, � wenn� a m� Messestand� i n

Hannover� weitgereiste� Kunden� ei nen� Erstauftrag� erteilten, � wi e� et wa� Mei-

mari dis� aus� Athen, � Harrods� aus� London, � Ya magiva� aus� Toki o� oder� Li ght-

oli er� aus� New� York. � I n� den� Folgej ahren� ergab� es� mitunter� zwei� oder� drei

weitere� Aufträge� von� di esen� Fir men. � Ei nen� ganz� anderen� Stell enwert� er-

rei chte� j edoch� Cesar� Debbas� aus� Beirut, � der� 1 2� Jahre� l ang� ei n� treuer� Kun-

de� bli eb, � bis� während� der� Nahost- Unruhen� und� Kri ege� di e� Geschäftsräu-

me� i n� der� Rue� Ha mra� und� a m� Souk� el� Ja mil� wi ederholt� zerst ört� wurden.

Di e� Fa mili e� Debbas� zog� zunächst� nach� Paris. � I m� Generati onenwechsel

konzentri erte� man� si ch� hernach� auf� di e� moderne� Licht-� und� El ektro-

technik. �

Pi ero� Spi ni� bereiste� ganz� Itali en, � von� Bozen� i m� Norden� bis� Messi na� und

Paler mo� auf� Sizili en. � Sei ne� Kunden� bestellten� i m� Schnitt� zwei� oder� drei

Jahre� l ang. � Spi ni� fand� dann� i mmer� wi eder� neue� Abnehmer. � Spi nis� Kunden

waren� mitunter� auch� sel bst� Herstell er. � Di ese� Fir men� unterhi elten� große
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1 966� und� 1 967� faßte� Kurt� Jar muth� sei ne� stil kundli chen� Texte, � di e� er� i n

nahezu� zehn� Jahren� erarbeitet� hatte, � zu� ei ne m� Buchmanuskri pt� zusa m-

men. � Lektori n� war� sei ne� Schwiegertochter� Hei de mari e� Jar muth. � Das

Manuskri pt� wurde� zwei� Verl egern� präsenti ert: � Bruckmann, � München� �

und� Kli nkhardt� &� Bi er mann, � Braunschweig. � Während� Bruckmann� starke

Kürzungen� wünschte, � hatte� K� &� B� i mmer� wi eder� Er weiterungsvorschläge.

Man� hatte� i m� Bli ck, � daß� es� praktisch� di e� erste� ausführli che� Abhandl ung

über� di e� Bel euchtungsgeschichte� war, � di e� s o mit� bestens� i n� das� Verl ags-

progra mm� von� Kli nkhardt� &� Bi er mann� paßte. � So� ka m� es� zum� Vertrag. �

Das� Buch� erschi en� noch� 1 967. � Der� Titel� l autete� „ LI CHTER� LEUCHTEN

I M� ABENDLAND� –� Zweitausend� Jahre� Bel euchtungskörper“. � Kurt� Jar-

muth� hat� es� ni cht� mehr� erl ebt� –� er� wäre� st olz� gewesen: � Sei n� Buch� war� wi e

ei n� Zünder. � I n� den� folgenden� 25� Jahren� gab� es� ei ne� große� Zahl� von� Neu-

erschei nungen� i m� glei chen� Sachgebi et. � Di e� Mehrzahl� der� Autoren� ka m

aus� de m� Berei ch� Kunstgeschi chte. � Vi el e� Autoren� ziti eren� i hn, � ergänzen

i hn. � Gegenmei nungen� gab� es� ni cht. �

� � � � I n� der� Li chtbranche� war� das� I nteresse� an� der� Materi e� naturge mäß� be-

sonders� groß. � Hei de mari e� und� Ludwig� Jar muth� führten� i n� den� si ebziger

Jahren� regel mäßig� Schul ungen� durch. � Es� begann� i m� Karstadt- Schul ungs-

hotel� i n� Ri esenbeck� für� Abteil ungsl eiter, � Substit ute� und� Erstverkäufer� der

Werbeanzei ge� für�
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� � S TI L K U N DEAMSTE R DAM
�Al bert� J as pers

ANTWE RPE N
�Peeters

B ASEL
�Ler ch

BE RLI N
� Hel l a� F uhr mann� | � � Mösch

DAR MSTADT
�I n g. � Schr öder

DÜSSEL DORF
� Neu mann� | � � Ohgke� | � � Wi l ke

E SSE N
�August� Kai ser

F L ORE NZ
�Banci � &� Fi gl i � | � �VAM

F RANKF URT
�B. � O. � Di ttri ch� | � �Sal zner� | � �S poerl e

F REI B UR G
� Haus� Di etl er� | � �Pastäni er

GE N UA
�de� Bar bi eri � | � � Mobi l arte

HAMB UR G
�Adol f� Ladi ges� | � �E wi ge� La mpe
�Küchen mei ster� | � �Pr edi ger

HAN N OVE R
�EL WE� | � �Val enti n� Kl ei n

s' HE RTOGE NB OSCH
�Leo� Koek

HI L DE S HEI M
�Li n de mann

KI E L
�Bor chers� | � �Schu m. � &� E hl er s

KOBL E NZ
�Ada m� Dunkel � | � � Wol f

K ÖL N
�Bl ankenhei m� | � �Re magen�
�Schi ffgen� | � �To mhol te

L AUSANNE
�Loui s� Rusconi

LI N Z
�El ektr o� Bau

L UXE MB UR G
�Socl ai r

L UZE R N
�Fr ey

L YON
� Mai s on� Ca mbet

MAN N HEI M
�Rhei nel ektr a

MAI L AN D
�Bi anchi � | � �Fr anco� Bi onda�
� Merl o� &� Ronchi

MÖNCHE NGL ADB ACH
� Menge� | � �Peters

MÜ NCHE N
�Fr öschl � | � �La mpen� Rau

N ÜR NBE R G
�Gi essi n g

P ORTO
�Al b. � Bast o

R OM
�Janetti � | � �A. � Sci ol ari

S AARBR ÜCKE N
�Bal l i er

S AL ZB UR G
�Bel . � Sch mi dt

SI TTAR D
�Do m� v. � d. � Ber gh

STRASSB UR G
�Bal tzi n ger� | � �Sal ustr a

STUTTGART
�St otz

TRI E R
�Pese� jr.

UL M
�Fal schebner

WI E N
�Bakal ovi ts� | � � Mol ecs
� Ne mec� | � �E d. � Sch mael z

WUPPE RTAL
�Pfegfei del

ZÜRI CH
�Bau mann� Koel l i ker

STAMMKU N DE N� I N� DE N� F Ü NF ZI GE R� U N D� S E CHZI GE R� J AHRE N
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Die� folgenden� Portraits� der� wesentli chen� Künstl er, � di e� ab� 1 930� di e� Leuch-

tenkoll ekti on� gestalteten, � wurden� de m� Fundus� des� Museums� für� Li cht

und� Bel euchtung� i n� Arnsberg� zugeführt, � zusa mmen� mit� Ent würfen� und

Modell en. �

� � � � Ohne� di e� Arbeit� di eser� frei en� Künstl er� –� Her mann� Hohn, � Fritz� Grabig,

Magda� Schmi dt- Nolti ng� und� Ar mi n� Luda� –� wäre� di e� Ent wickl ung� der

Jar muth� Leuchtenwerkstätten� nicht� denkbar. �

� P ORTR AI TS
� � K Ü N STL E R
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Leuchtenabteil ungen. � Hernach� unterri chtete� Hei de mari e� Jar muth� i m

Schul ungszentrum� des� Ei nzel handels� i n� Spri nge. � Ludwig� Jar muth� wurde

von� führenden� Fachhändlern� zu� Di avorträgen� ei ngel aden, � s o� nach� Berli n,

Hannover, � Ha mburg, � Li nz� und� Köl n. � Mit� den� Erfahrungen� aus� den� Schu-

l ungen� brachte� Ludwig� Jar muth� 1 978� ei ne� Kurzfassung� des� Buchs� unter

de m� Titel� „ Kerzenli cht� i n� acht� Jahrhunderten“� i m� Sel bstverl ag� heraus.

Hei de mari e� Jar muth� er weiterte� di eses� Manuskri pt� um� di e� Kapitel� Histo-

ris mus, � J ugendstil, � Art� Deco� und� Kristall- Li cht. � Di eses� er weiterte� Manu-

skri pt� ka m� 1 991� bei� Swarovski� i n� Wattens� ( Tirol)� i n� deutscher� und� eng-

lischer� Sprache� heraus� mit� de m� Titel� „ Festli ches� Li cht� i m� Wandel� der

Jahrhunderte“. �

� � � � S warowski� stellte� das� Buch� zuerst� auf� der� Messe� Mondol uce� i n� Verona

vor� und� verbreitete� es� anschli eßend� welt weit. � Di e� kauf männischen� und

fabri katorischen� Aufgaben� hätten� es� i m� Grunde� de m� Haus� Jar muth� gar

ni cht� gestattet, � für� di e� Leuchtengeschichte� und� Stil kunde� ei nen� s o� brei-

ten� Zeitaufwand� zu� trei ben. � All ei n� di e� Ei nri chtung� und� Organisati on� des

neuen� Soester� Betri ebes� verl angten� voll en� Ei nsatz. �

I m� Januar� 1 976� verstarb� Kurt� Jar muth. � Er� hatte� bis� 1 974

di e� Berli ner� Fir ma� geführt, � als� ei ne� kurze� und� schwere

Krankheitsphase� i hn� an� der� Weiterarbeit� hi nderte. � Di e

Jar muth� Leuchtenwerkstätten� wurden� i n� di e� handels-

rechtli che� For m� der� GmbH� &� Co. � KG� ver wandelt. � Ge-

schäftsführer� wurde� 1 977� Ludwig� Jar muth, � � 1 991� abge-

l öst� von� Hei de mari e� Jar muth. �

� � � � 1 980� verstarb� Architekt� Fritz� Grabig, � der� über� 20� Jahre

mit� und� für� Kurt� Jar muth� di e� Leuchtenkoll ekti on� gestal-

tet� hatte. �

Kurt� Jar mut h,� 1 973



I n nenar chi tekt�

Leuchten- E nt werfer

ca. � 1 870� –� 1 950

Her mann� Hohn,� ei n� Zei t genosse� des� Ar chi tekten� L udwi g� Hoff mann,

wi r kte� bi s� zu m� Er sten� Wel tkri eg� für� Ha mbur ger� Werften. � Er� ent warf�

I n nenausstatt ungen� von� L uxuskabi nen� u nd� Spei s esäl en� der� gr oßen

Passagi er da mpfer. � Sei ne� her vorr agenden� Sti l kennt ni ss e� hatte� er

i mmer� wi eder� auf� St udi enr ei sen� verti eft,� u. � a. � nach� London,� Pari s,

Fl or enz� und� Danzi g.

U m� 1 920� si edel te� Hohn� nach� Berl i n� ü ber,� n u n mehr� ausschl i eßl i ch� al s

Spezi al i st� für� Leuchtenent würfe. � Al s� fr ei er� E nt werfer� ar bei tete� er� i ns-

bes onder e� für� di e� Berl i ner� Leuchtenherstel l er� Hugo� Ei ck mann,� E duar d

Gri mm� und� O. P. � Neuendorf. � Außer hal b� von� Berl i n� ent warf� Hohn� für�

E. F. � Bart hel ,� Che mni tz,� J. H. � Sch mi dt� Söhne,� I s erl oh n� u nd� vor� al l e m�

für� Gebr. � Kai s er,� Nehei m. �

Di e� Zusa mmenar bei t� mi t� Kurt� J ar mut h,� Berl i n� begann� 1 930� u nd�

wur de� nach� de m� Zwei ten� Wel tkri eg� exkl usi v. � Ei ne� s päter� kau m� noch

err ei chte� Sti l si cher hei t� u nd� Fei n hei t� der� E nt würfe� zei ch neten� s ei ne

Ar bei t� aus.

Her mann� Hohn,� ca. � 1 930

Ent würfe� von� Her mann� Hohn

� H OH N
� � H E R MAN N
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Archi tekt�

Leuchtengestal ter

1 899� -� 1 2. 03. 1 980

Fri tz� Gr abi g� st udi erte� an� der� Münchner� Akade mi e. � Über� s ei ne� er sten

Ber ufsjahr e� i st� weni g� bekannt,� außer� der� Mi tar bei t� bei � Spi n n,� Berl i n.

Nach� de m� Zwei ten� Wel tkri eg� u nd� der� Gefangenschaft� wi r kte� er� al s

fr ei er� I n nenar chi tekt� u nd� Leuchtenent werfer. � Ab� 1 950� si n d� E nt würfe

für� Kurt� J ar mut h,� Berl i n� doku menti ert,� s päter� auch� für� F. �E. � Mertens,

Berl i n. �

Gr a bi g� hatte� den� Ruf� des� Sti l - Kenners,� l egte� s el bst� a ber� gr oßen� Wert

auf� sei ne� moder nen� E nt würfe. � Hi er� ar bei tete� er� vor� al l e m� mi t� Hei nz�

E. � Neuhaus,� Nehei m� zusa mmen. � Sei ne� Handschri ft� war� wohnl i ch-

moder n,� a bsei ts� vo m� Bauhaus- Puri s mus.

Dur ch� den� Mauer bau� a m� 1 3. � August� 1 961 � wur de� Gr abi g� von� sei ner

Fa mi l i e� getr ennt. � Er� gi n g� 1 962� fr ei wi l l i g� nach� Ost berl i n. � Dort� hatte� er

al s� ehe mal i ger� Gr enzgänger� nur� s ehr� ei n geschr änkte� Ar bei ts mögl i ch-

kei ten. � Al s� Leuchtens pezi al i st� assi sti erte� er� Pr ofess or� Hegel e� bei � Pr o-

j ekten� i m� Roten� Rat haus,� i n� der� Staats oper� „ Unter� den� Li n den“� u nd� �

i n� der� Pl a nung� für� den� „ Pal ast� der� Republ i k“. � �Di e� E nt wurfsar bei t� für�

di e� Leuchten wer kstätten� Kurt� J ar mut h� i n� West berl i n� war� n ur� ü ber�

den� Post weg� mögl i ch. �

U m� 1 970� gel ang� es� Gr abi g,� ei n� Bes uchsvi s u m� für� West-� Berl i n� zu� er-

l a ngen. � Er� kehrte� ni cht� mehr� i n� di e� DDR� zur ück. � Di e� Zusa mmenar bei t

mi t� Kurt� J ar mut h,� Berl i n� u nd� Soest,� wur de� wi eder� s ei ne� maßgebende

ber ufl i che� Täti gkei t.

Fritz� Grabi g,� ca. � 1 960

Ent wurf� von� Fritz� Grabi g

Ill ustrati onen� zu m� Buch�

von� Kurt� Jar mut h

Ent wurfsarbeiten� von� Fritz� Grabi g

� GR ABI G
� � F RI TZ

26 27



Magda� Sch mi dt- Nolti ng:� Berli n- Si e mensst adt,� Öl ge mäl de� 1 947�

S CH MI DT- N OLTI N G
� � MAGDA

28 29

Bl u men-� u nd� Landschafts mal eri n�

* 1 9. 08. 1 895� Wi ese/Beeskow�

†� 1 969� Berl i n�

Al s� nat ur al i sti sch� ar bei tende� Mal eri n,� di e� Öl far ben� bevorzugte,� a ber

auch� Federzei ch nungen� und� Li nol sch ni tte� für� Buchi l l ustr ati onen

ei nsetzte,� hatte� Magda� Sch mi dt- Nol ti n g� i n� der� Berl i ner� Kunstszene,

vor� al l e m� i m� Fr eundeskr ei s� von� Pr of. � Wi l hel m� Tank,� ei ne� aner kannte

Stel l e. �

Nach� de m� Zwei ten� Wel tkri eg� mal te� si e� häufi g� das� Wei ch bi l d� der� zer-

st örten� Gr oßstadt,� auch� das� I n dustri epanor a ma,� vor neh ml i ch� aus� der

Bodenpers pekti ve. � Di e� Höhe� der� Wi l dbl u men� und� ni eder en� Str auch-

gewächse� war en� Aus gangs punkte. � Di e� Stadtl a ndschaft� dahi nter

wur de� versch wi mmend� dar gestel l t. � Magda� Sch mi dt- Nol ti n g� bekannte

si ch� offen� zu� de m� pol i ti schen� Cr edo� der� Nachkri egszei t: � Neues� Leben

bl ü ht� aus� Rui nen.

Zu m� Br oter wer b� be mal te� si e� La mpenschi r me� mi t� Moti ven,� di e� si e� i m

Museu m� Dahl e m� ( s päter� wi eder� i n� der� Nati onal gal eri e)� fand,� von� J ean

de� Capel l e,� Ant oi ne� Pes ne� u nd� J acob� Rui s dael . �

Magda� Sch mi dt- Nolti ng� mit� Gürtl er meist er� Juli us� Bach

1 955� –� 25� Jahre� Kurt� Jar mut h Handge malte� L a mpenschir me�

für� di e� Koll ekti on� Jar mut h



Bi l dhauer

*� 22. 07. 1 909� � Sch wei dni tz/Schl esi en

†� 1 0. 05. 1 991 � � Ke mpten/Al l gäu

1 924- 27� | � Aus bi l dung� zu m� Hol zbi l dhauer� i n� den� Wer kstätten� Al vi s

Kafka� &� Wi s ber ei t,� Berl i n. � Gl ei chzei ti g� u nd� anschl i eßend� Kunstst udi u m

bei � Pr of. � Phi l i pp� Fr ank.

Nach� de m� Zwei ten� Wel tkri eg� schuf� L uda� zahl r ei che� Sakr al fi gur en� u nd

bi l dhaueri sche� Ausstatt ungen� für� Ki r chen� u nd� Kl öster� i n� u nd� u m� Ber-

l i n. � Al s� Mi tar bei ter� der� Fi r ma� Sund,� Berl i n� si gni erte� er� mi t� „ Sund“.

1 957� | � Gr ündung� des� er sten� ei genen� Atel i er s� i n� Berl i n- Neuköl l n.
F ortan� si gni erte� er� mi t� „Luda“. � Sei n� wi chti gstes� Täti gkei tsfel d� bl i eb�

i m� s akr al en� Ber ei ch.

1 965� | � Begi n n� der� Zusa mmenar bei t� mi t� Kurt� J ar mut h,� Berl i n,� Soest

1 968/ 70� | � Tei l nah me� an� der� Copanti qua� i n� St. � Gal l en

1 971 � | � Stadt model l � Berl i n� 1 688� für� das� Berl i n� Museu m� ( heute� i m

Mär ki schen� Museu m)� nach� de m� s og. � Schul zschen� Pl a n� ( Kupfersti ch)

1 973� | � Atel i er� i n� Nessel wang/Al l gäu� er öffnet. � Restauri er u ngen� u nd
Sakr al fi gur en� i m� Gr oßr au m� F üssen. � �F ortsetzung� der� Zusa mmenar bei t

mi t� J ar mut h,� Soest. � Leuchten model l e� für� Ki r chen� i m� s üddeutschen

Rau m

1 981 � | � U mfangr ei che� Ar bei ten� für� di e� Wal l fahrtskapel l e� Mari a� Tr ost,

Nessel wang

1 985� | � Leuchten model l e� für� di e� Hofki r che� Dr es den,� Schl oßkapel l en�

i n� Mori tzbur g� u nd� Pi l l ni tz,� Schl oß� Rei n har dts gri mma,� al l es� i n� Zusa m-

menar bei t� mi t� J ar mut h,� Soest

F OTOS� UND� ABBI L DUNGE N�

rechts� von� oben:� � Ar mi n� L uda,� 1 984

Heili ge� Anna,� Mari a� Trost,� Nessel wang� 1 981

Rokoko- Wandschil d,� 1 988�

li nke� Seit e:� � Wandgirandol e� Moritzburg,� 1 986

Skul pt ur� „Schreitende“,� 1 980�

Arbeit� a m� St adt modell� Berli n� von� 1 688

� � L U DA
� � AR MI N
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1 974� übernahm� Ludwig� Jar muth� di e� Ent wurfsarbeit. � Für� den� Soester� Be-

tri eb� entstand� ei ne� Sonderkoll ekti on, � als� ORNAMENT- Koll ekti on� bewor-

ben. � ORNAMENT� wurde� über� Karstadt� und� s päter� auch� über� den� Ei nri ch-

t ungshandel� vertri eben. � Es� waren� moderne� Stilfor men, � zeitl os- dekorative

Hockerl a mpen� und� s päter� Al abasterl a mpen� mit� Ele menten� von� Rossi-

Volterra. � Hi er� l ebte� di e� Zusa mmenarbeit� mit� Rossi� wieder� auf, � di e� Kurt

Jar muth� 1 930� begründet� hatte. �

� � � � Für� den� Berli ner� Betri eb� ka m� ei ne� Koll ekti on� Kristall- Lüster� nach� Vor-

bil dern� der� Schi nkel- Zeit� heraus. � Di e� Eis birnel� schliff� Schöler- Kre ms-

münster. � Das� The ma� Jugendstil, � das� bisher� i m� Progra mm� von� Jar muth

übergangen� worden� war, � ka m� vor� all e m� mit� Ampel n� i n� di e� Koll ekti on. � �

Di e� Gl äser� dafür� bli es� nach� Zeichnung� di e� Gl ashütte� Süßmuth- I mmen-

hausen. � Di ese� Neuerungen� wurden� über� den� Leuchten- Fachhandel� ver-

kauft. � Der� Erfolg� verführte� zu� de m� Gedankengang, � daß� man� di ese� The-

men� a m� besten� schon� zehn� Jahre� zuvor� angepackt� hätte. �

I n� Soest� li ef� di e� Ferti gung� ko mpletter� Leuchten� ab� 1 971. � Meister� Gerhard

Woelke, � der� als� ei nziger� Mitarbeiter� von� Berli n� nach� Soest� gezogen� war,

hatte� vorher� di e� Gürtl er werkstatt� ei ngefahren. � Di e� Oberfl ächenbearbei-

t ung, � Färbung, � Versil berung� ri chtete� der� Berli ner� Meister� Willy� Kügler� �

ei n, � der� regel mäßig� aus� Berli n� anreiste. � Hei de mari e� und� Ludwig� Jar muth

haben� nach� i hre m� Umzug� aus� Berli n� Schritt� für� Schritt� Ferti glager, � Ver-

sand� und� Verkauf� organisi ert� und� betri eben. � Fachkräfte� konnten� nicht

angeworben� werden. � Umschul ung� und� Anlernen� waren� di e� Aufgaben. � �

I n� Soest� und� Umgebung� hatte� es� vorher� kei ne� Leuchtenferti gung� und

auch� kei ne� ver wandten� Betri ebe� gegeben. �

� � � � I n� Berli n� arbeitete� der� routi ni erte� Fachkräftesta mm� mit� den� Meistern

Er wi n� La mprecht� und� Willy� Kügler� weiter. � Nach� de m� Tode� von� Kurt

Jar muth� ka m� zum� Bewußtsei n, � daß� di e� bei den� Meister� si ch� de m� Renten-

alter� näherten� und� Hil degard� Jar muth� vor� i hre m� 70. � Lebensj ahr� stand. �

Di e� Wunschvorstell ung, � di e� Berli ner� Werkstätten� vo m� 450� km� entfernten

Soest� zukünfti g� zu� steuern, � er wi es� si ch� als� unrealistisch. � I nnerhal b� von

zehn� Jahren� wurde� schritt weise� der� Standort� Berli n� aufgel öst� und� all e

Funkti onen� bis� 1 986� nach� Soest� übertragen. � Äußere� Erei gnisse� und� Ent-

wickl ungen, � di e� di e� ganze� Branche� betrafen, � machten� es� not wendig, � das

Zei chenbüro� Tür� an� Tür� mit� der� Werkstatt� zu� haben. �

J AR MUTH
� � L U D WI G

Krist all- L üster� nach� Schi nkel- Vorbil d
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Die� Predigerkirche� i n� Basel� war� das� erste� „ Obj ekt“, � di e� erste� große� Son-

deraufgabe� zur� Reprodukti on. � Der� Basl er� Architekt� Marti n� Stauffer, � der

di e� gotische� Bettel mönchskirche� restauri erte, � hatte� Vorschläge� zur� Be-

l euchtung� angefordert. � Jar muth� schl ug� gotische� Kronleuchter� vor� mit

stilisi erte m� Wei nlaub� i n� den� Kronenar men� und� mit� der� Madonna� i m

Strahlenkranz� als� Bekrönung� und� Abschl uß. � Vorbil d� war� der� gotische

Kronleuchter� i n� St. � Jacob� zu� Aachen. �

� � � � Marti n� Stauffer� si muli erte� di e� Größenmaßstäbe� und� di e� Punkte� der

Aufhängungen. � So� ka m� es� zum� Auftrag� und� zur� Ausführung� für� di e� an-

sonsten� schmuckl ose� gotische� Kirche. � Wi derhall� und� Anerkennung� bei

der� Schweizer� Denkmal pfl ege� und� bei� der� Kirche� bestärkten� Marti n

Stauffer� dari n, � s päter� weitere� Aufgaben� an� Jar muth� zu� übertragen. � Es

waren� 1 986� St. � Peter� und� Paul� i n� Allschwil� und� 1 987� di e� Alte� Gmei ni� i n

Münchenstei n, � bei de� Obj ekte� i n� Vororten� von� Basel. �

� � � � 1 983� stand� di e� Restauri erung� des� Schl osses� Etelsen� bei� Verden� ( All er)

an. � Architekt� war� Prof. � Gerhard� Müll er- Menckens, � Bre men� und� –� maß-

gebend� für� di e� Bel euchtung� –� di e� Kunsthistori keri n� Dr. � Si gri d� Thei mann-

Haferka mp. � Auch� hi er� gab� es� Lob� und� Anerkennung. � Das� persönli che

Dankschrei ben� von� Prof. � Müll er- Menckens� war� ei n� gutes� Omen� für� di e

Obj ektarbeiten� der� ko mmenden� Jahre. �

� � � � Durch� di e� s o� gesa mmelten� Erfahrungen, � konnten� es� Hei de mari e� und

Ludwig� Jar muth� versuchen, � auch� ohne� Architektenhilfe� und� ohne� exter-

ne� Pl aner� direkt� mit� den� Bauherren� und� Denkmal pfl egern� zu� verhandel n�

und� abzuschli eßen. � Di es� gel ang� bei� den� Obj ekten� Bundesver walt ungs-

geri cht� Berli n� i n� der� Hardenbergstraße� ( 1 984)� und� Rathaus� i m� Schl oß

He mmi ngen� ( 1 985).

I m� Herbst� 1 984� ka m� überraschend� ei n� Anruf� aus� Dresden, � von� General-

vi kar� Her mann� Josef� Weisbender: � „ Hätten� Si e� I nteresse� nach� Dresden� zu

ko mmen� und� bei� der� Bel euchtung� der� Hofkirche� mitzuwirken?“� Di e� Ant-

wort� wurde� s pontan� und� mit� Begeisterung� gegeben. � Ei nreisevisa� für� di e

DDR� trafen� i m� Januar� 1 985� ei n. � Das� erste� Treffen� i n� der� Hofkirche� war� i m

Februar, � de m� weitere� Besprechungen� i m� bischöfli chen� Ordi nari at� folgten.

� � � � Zunächst� gi ng� es� nur� um� di e� Hofkirche. � Honecker� hatte� für� Juli� 1 987�

den� ersten� Katholi kentag� der� DDR� genehmigt. � Di e� Hofkirche, � als� Kathe-

drale� des� Bist ums, � s ollte� i m� Mittel punkt� des� Kirchentags� stehen� und� von

Grund� auf� restauri ert� werden. �

Ende� der� si ebzi ger� Jahre� und� Anfang� der� achtzi ger� Jahre� hatte� di e� Han-

nover� Messe� i mmer� noch� ei nen� hohen� Stell enwert. � Man� er wartete� oder

erhoffte� vo m� j ährli chen� Messeverkauf� et wa� zwei ei nhal b� bis� drei� Monate

Arbeit. � Waren� es� mitunter� nur� anderthal b� Monate� Arbeit, � s o� ka m� l ei cht

der� Gedanke� auf, � daß� di e� Neumusterung� ni cht� s o� recht� gel ang. � Di eser

Verdacht� verschwand� erst� wi eder, � wenn� di e� Reiseaufträge� i m� Frühherbst

den� Ausgl ei ch� brachten. �

� � � � Aber� di e� Unruhe� verfesti gte� si ch, � als� der� Branchenführer� Gebrüder

Kaiser� i n� Nehei m� ( 1. 000� Mitarbeiter)� den� Arti kel� „ Wohnraumleuchten“

aufgab. � Kurz� darauf� schl ossen� Schröder� &� Co. , � Pal me� &� Walter, � Graewe,

Kri eg� und� ei ne� Vi elzahl� mittl erer� und� kl ei nerer� Unternehmen. � I n� den

Nachbarl ändern� zei gte� si ch� ei ne� ähnli che� Ent wickl ung. � Di e� Schweizer

BAG- Turgi, � di e� Wiener� Rupert� Ni koll� und� auch� Kal mar� und� sogar� das

Traditi onsunternehmen� Hetti er� &� Vi ncent, � Paris� gi ngen� vo m� Markt� –�

um� nur� ei ni ge� Na men� zu� nennen. �

Bisl ang� vo m� Erfolg� ver wöhnt, � mußte� man� si ch� j etzt� bei

Jar muth� ernsthaft� Gedanken� machen. � I mmerhi n� waren� �

i n� Soest� 25� Mitarbeiter� mit� Arbeit� zu� versorgen. � So� haben

si ch� di e� Jar muth� Leuchtenwerkstätten� auf� i hre� besonde-

ren� Ko mpetenzen� besonnen: � Kunstgeschi chtli che� Kennt-

nisse, � handwerkli che� Fähigkeiten, � großer� hist orischer

Modellfundus. �

� � � � Ab� sofort� be warb� man� si ch� für� denkmal pflegerische

Aufgaben, � Reprodukti onen� und� Ei nzel anferti gungen.

Dabei� wurde� j edoch� das� Geschäft� mit� de m� Ei nrichtungs-

und� Leuchtenhandel� bei behalten. �

� OBJ E KTAR B EI T
� � � U MSTE L L U N G� Z U R
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Weisbenders� stilistische� Vorgabe� für� di e� Leuchten� l autete: � Schli chter

„ englischer“� Barock. � Ludwig� Jar muth� l egte� Abbil dungen� von� Kronleuch-

� tern� vor, � di e� um� 1 750� für� Kirchen� i n� Wi nchester� und� Oxford� gestiftet

wurden. � Das� Bel euchtungskonzept, � das� ge mei nsa m� mit� der� Do mbau-

hütte� unter� Eri ch� Iltgen� und� Präl at� Weisbender� ent wickelt� wurde, � sah�

di e� Bel euchtung� s owohl� aus� der� E mporenebene� als� auch� aus� der� Bank-

ebene� � vor. � 1 6� Kronleuchter� i n� den� Gurtbögen� der� E mpore� und� 4� Kande-

l aber� auf� der� Brüstung� der� Orgel e mpore� s ollten� das� Raumli cht� ergeben, �

34� Girandolen� an� den� Pfeil ern� das� Bankli cht� i m� Hauptschiff� und� i n� den

Seitenschiffen. �

� � � � Di e� Gi eßer modell e� für� di ese� sehr� groß� di mensi oni erten� Leuchten

schnitzte� der� Bil dhauer� Ar mi n� Luda� nach� Zeichnungen� von� Ludwig

Jar muth. � Di e� Modell abgüsse� ferti gten� di e� Gi eßer� Andreas� Mayer/Jürgen

Schubert, � München. � I n� di eser� Phase� bezog� Weisbender� wi ederholt� di e

staatli che� Denkmal pfl ege� mit� Professor� Hei nri ch� Magiri us� ei n. � Für� den

Prozessi onsumgang, � di e� Portale, � di e� Sakristei, � den� Ge mei ndesaal� i n� der

Unterkirche, � di e� Bischofsgruft� und� di e� Wetti nergruft� konnte� ei ne� große

Zahl� Modell e� aus� de m� Jar muth- Fundus� abgewandelt� und� vorgeschlagen

werden. � I n� all en� Details� war� Professor� Magiri us� zu� konsulti eren. � Di e� Ge-

sa mtgenehmigung� l ag� i m� Frühj ahr� 1 986� vor. �

Hi erdurch� er muti gt, � stellte� Generalvi kar� Weisbender� gl ei ch� ei ne� neue

Planungsaufgabe: � Di e� Bel euchtung� der� Schl oßkapell e� Moritzburg.

� � � � Di e� Schl oßkapell e� hatte� ei n� 1 670� entstandenes� Deckenge mäl de� von

Johannes� Fi nk, � das� nicht� durchbohrt� werden� durfte. � So mit� ka men� Kron-

� l euchter� ni cht� i n� Betracht. � Di e� Bel euchtung� s ollte� von� den� Wänden� aus-

� gehen. � Auf� di e� rei che� St ukki erung� der� Wände� war� besondere� Rücksi cht� �

zu� nehmen. �

� � � � Ludwig� Jar muth� unterbreitete� ei nen� Vorschlag� nach� de m� Beis pi el

großer� Wandleuchter� aus� Schl oß� Bl enhei m. � Für� di e� Wandschil der� ver-

wandte� er� Ent würfe� der� Zeit� aus� der� Moritzburg, � vo m� Hofarchitekten

Zachari as� Longel une� und� vo m� Stukkateur meister� Gi ovanni� Materno. � � �
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Die� kol ori erte� 1: 1 - Zei chnung� sel bst� und� das� Argument� der� stilistischen

Ei nfügung� fanden� sofort� di e� Billi gung� von� Präl at� Weisbender� und� Dr.

Magiri us, � s o� daß� di eser� Ent wurf� ohne� Änderung� durchgi ng. �

� � � � Ei ner� änderte� j edoch: � Bil dhauer� Ar mi n� Luda. � Ohne� Diskussi on� ver-

stärkte� er� i m� Li ndenholz- Modell� j ene� Parti en, � di e� i hm� zu� zi erli ch� i n� der

Ent wurfszeichnung� erschi enen. � Wer� es� be merkte, � war� i hm� dankbar. �

Di e� Metall modell e� für� di e� Hofkirche� und� für� di e� Schl oßkapell e� Moritzburg

wurden� noch� i n� der� Berli ner� Werkstatt� i n� der� Ritterstraße� geferti gt, � di e� zu

di ese m� Zeit punkt� noch� bestand. � Di e� Gürtl er-� und� Zisel eurarbeit� l eistete

Di etri ch� Fri cke. � Di e� Bal uster� drehte� Horst� Kuhri ng, � ebenso� drechselte� er

� di e� Druckfutter. � Von� Horst� Kuhri ng� ka m� der� Ausspruch: � „ Wenn� Hoch-

würden� det� nu� noch� jrößer� will, � denn� strei k� i ck. “� Tatsächli ch� hatte� Gene-

ralvi kar� Weisbender� mehrfach� Vergrößerungen� bestellt, � di e� den� Di men-

si onen� der� Hofkirche� besser� ents prachen. � Di e� Seri engüsse� li eferten� di e

Gi eßerei en� Ritti nghaus, � He mer� und� Rei necke, � Iserl ohn� i n� entgegenko m-

mend� kurzer� Li eferzeit, � s o� daß� di e� Jar muth- Werkstatt� i n� Soest� frühzeiti g

genug� vor� de m� Dresdner� Katholi kentag� ferti gen� konnte. �

� � � � Nachei nander� galt� es� j edoch, � zwei� Erschwerungen� zu� über wi nden. � Di e

staatli che� DDR- Spediti on� Deutrans� l ehnte� es� ab, � di e� Kirchenleuchter� von

Soest� nach� Dresden� zu� transporti eren. � So� mußte� � di es� von� den� Jar muth

Werkstätten� sel bst� geschafft� werden. � De m� ei nzi gen� Mitarbeiter, � der� den

LKW- Führerschei n� II� besaß, � erteilten� di e� Behörden� j edoch� kei n� Ei nreise-

visum� für� di e� DDR. � Er� war� deutscher� Staatsbürger, � mit� ei ner� Soesteri n

verheiratet, � aber� ehe mali ger� belgischer� Sol dat. � So mit� � bli eb� nur� di e� Mög-

li chkeit, � mit� Kl ei ntransportern, � geli ehen� von� Hertz� und� I nterrent, � di e� mit

Führerschei n� III� gefahren� werden� konnten, � i n� Teilli eferungen� nach� Dres-

den� zu� pendel n. � Wer� ei n� Visum� beka m, � hatte� di ese� Aufgabe. � Hei de mari e

Jar muth, � West- Frau� a m� Steuer, � fi el� besonders� auf, � ob� i n� den� Straßen� von

Dresden� oder� auf� der� Transit- Autobahn. � Präl at� Weisbender� ko mmen-

ti erte: � „I ch� bi n� nur� Di ener� des� Herrn, � Si e� aber� si nd� sei ne� Spediteure. “�

Di e� Design-� und� Pl anungskapazität� ei nerseits� und� di e� Werkstattkapazi-

tät� von� Jar muth� andererseits� galt� 1 985/ 1 986� hauptsächli ch� den� Aufgaben

i n� Dresden. � Es� li ef� aber� das� Geschäft� mit� de m� Leuchtenfachhandel� weiter,

all ei n� schon� über� di e� Teil nahme� an� der� j ährli chen� I ndustri e messe� i n

Hannover. �

� � � � I m� Jahr� 1 987� wurde� an� das� Wort� vo m� Propheten� i m� ei genen� Land� ge-

dacht. � Di e� gotische� Grünsandstei nkirche� i n� Soests� Nachbarstadt� Werl, � di e

Probstei kirche� St. � Wal burga, � konnte� mit� stilvoll en� Messi ngkronleuchtern

beleuchtet� werden. � Di e� Arbeit� fand� vi el� Anklang. � So mit� konnten� si ch� di e

Jar muth� Werkstätten� freuen, � auch� i m� hei matli chen� Umkreis� beachtet� zu

werden. �

� � � � Gl ei ch� nach� de m� Dresdner� Katholi kentag� nahm� der� Papst� i m� August

1 987� das� Rücktrittsgesuch� des� 75-j ähri gen� Dresdner� Bischofs� Gerhard

Schaffran� an. � Herr mann� Josef� Weisbender� wurde� Di özesanadmi nistrator

und� konnte� i n� di eser� Übergangszeit� mit� der� Do mbauhütte� zahlreiche

Kirchenrestauri erungen� ei nl eiten. � Di e� Jar muth� Leuchtenwerkstätten

wirkten� mit� i n� der� Herz- Jesu- Kirche, � Dresden-Johannstadt, � i n� der� Pfarr-

kirche� Schirgis wal de, � i n� Mari a� Hi mmelfahrt, � Ostritz, � i n� St. � Marti n, � Nebel-

schütz, � und� Fri edhofskapell e� und� Krankenhaus- Entree� i n� Dresden- Fri ed-

ri chstadt. � Der� l etzte� Auftrag� war� di e� Bel euchtung� der� Schl oßkapell e� i m

Schl oß� Pill nitz. �

� � � � Das� Proj ekt� i n� der� Mari enkirche� zu� St oll berg� ka m� ni cht� mehr� zur� Aus-

führung. � I m� Februar� 1 988� war� di e� Bischofs wei he� für� den� neuen� Bischof

Joachi m� Rei nelt, � da mit� endete� di e� Amtszeit� von� Her mann� Josef� Weis-

bender. � Bischof� Rei nelt� restauri erte� zunächst� kei ne� Kirchen. � Er� l öste� di e

Do mbauhütte� auf. � Der� l etzte� Leiter� der� Do mbauhütte, � Ordi nari atsrat

Eri ch� Iltgen, � gi ng� i n� di e� Politi k. � Nach� de m� Fall� der� Mauer� und� nach� der

Wiederverei nigung� fand� di e� Landtags wahl� i n� Sachsen� a m� 1 4. � Oktober

1 990� statt. � Professor� Kurt� Bi edenkopf� wurde� Mi nisterpräsi dent, � Eri ch

Iltgen� Landtagspräsi dent. �

Kronleuchter� zu� rekonstrui eren, � di e� nur� noch� auf� alten� Fotos� si chtbar

waren, � mit unter� undeutli ch� und� verschwo mmen, � wurde� für� Jar muth�

zur� häufi gen� Aufgabe� ab� 1 988. � Di e� Gründerzeit, � Neugoti k, � J ugendstil, �

Art� Deco� waren� offensichtli ch� verstärkt� i m� Fokus� der� Denkmal pfl ege. �

� � � � Es� begann� mit� de m� neugotischen� Rathaus� Neumünster� ( erbaut� 1 898� �

bis� 1 900, � Architekt� Schli chti ng). � Drei� große� Reifenleuchter� für� den� Rats-

saal� und� zwei� kl ei nere� für� das� Magistratszi mmer� entstanden� nach� alten

Fotos. � Für� di e� Aufgänge� und� Fl ure� wurden� Pendel� mit� großen� oval en� Gl ä-

sern� hergestellt, � deren� Vorbil der� der� restauri erende� Architekt� Fritz� Hai n�

i n� der� Börse� von� Amsterda m� ( Bauzeit� 1 898)� gefunden� hatte. � All e� Gl äser

schuf� wi ederum� nach� Zei chnungen� di e� Gl ashütte� Süßmuth. � Der� da ma-

li ge� Bürger meister� Dr. � Kaj o� Scho mmer� äußerte� si ch� sehr� anerkennend.

Nach� der� Wende� gab� es� häufiger� Begegnungen� mit� Dr. � Scho mmer, � er

wurde� Staats mi nister� i m� Kabi nett� Bi edenkopf� i n� Sachsen. �
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Rekonstrukti onen� ähnli ch� Neumünster� ferti gte� Jar muth� für� di e� Rathäu-

ser� i n� Teterow, � Wis mar, � Bersenbrück, � für� das� Kreis haus� Meschede, � Haus

Bispi nk� i n� Warendorf, � das� Landgeri cht� Arnsberg� und� schli eßli ch� für� das

Ha mburger� Rathaus. �

� � � � Di ese� Ent wickl ung� umfaßte� auch� di e� Kirchenrestauri erung. � Di e� evan-

gelische� Kirche� Bad� Rappenau, � di e� Stadtkirche� Tann� ( Rhön), � bei de� neu-

gotisch, � und� zehn� Kirchen� i m� Berei ch� des� Di özesanbaua mts� Augsburg,

zwischen� Ill ertissen� i m� Westen� und� Weicheri ng� i m� Osten, � wurden� von

Jar muth� nach� alten� Vorl agen� neu� beleuchtet. �

� � � � Di e� Arbeit� i n� Dresden� gi ng� nach� der� Wende� weiter, � j etzt� freili ch� i m

staatli chen� und� privat wirtschaftli chen� Bereich. � Es� begann� mit� der� Be-

l euchtung� der� Arbeitszi mmer� des� Mi nisterpräsi denten� Prof. � Bi edenkopf.

Dann� folgten� di e� Gartensäle� des� Schl osses� Al brechtsberg, � das� Standes-

a mt� Goetheall ee� ( Jugendstil)� und� di e� Restaurants� i n� der� Jugendstilvill a

Wasa. �

I m� Februar� 1 991� verstarb� Hil degard� Jar muth. � Si e� war� 1 930� Mitbegründe-

ri n� der� Fir ma� und� hatte� di e� Werkstatt� i n� der� Berli ner� Ritterstraße� bis� zur

Aufl ösung� 1 987� begleitet. � Di e� Jar muth� Leuchtenwerkstätten� li efen� weiter

i n� Soest� mit� der� Geschäftsführeri n� Hei de mari e� Jar muth. � Di e� Fir menzi ele

bli eben� Denkmal pflege� und� Rekonstrukti on.

Di e� fri esische� Kirche� St. � Urban� i n� Dorum� ( Kreis� Weser münde), � auf� ei ner

Warft� i n� Si cht weite� zum� Wattenmeer� gel egen, � ei n� ehr würdiger� Bau, � der

ro manische� und� gotische� Ele mente� verei nt, � war� stil gerecht� zu� bel euch-

ten. � Di e� Jar muth� Werkstatt� schuf� Kronleuchter, � deren� historische� Vorbil-

der� i n� Fri esl and� und� i m� ganzen� Ostsee-� und� Nordseeraum� nachweisbar

si nd, � mit� vorhandenen� Anti quitäten� har moni erten. � Für� di e� Bel euchtung

des� Chores� wurden� Pfeil er� umgürtet� mit� For mele menten, � di e� den� Kron-

l euchtern� entsprachen. � Das� Echo� der� Anerkennung� rei chte� von� Dorum�

bis� Lüdi ngworth� bei� Cuxhaven. � Dort� war� i n� ähnli cher� For m� di e� Kirche�

St. � Jacobi� zu� bel euchten, � der� „ Lüdi ngworther� Bauerndo m“. � Di e� ursprüng-

li chen� Kronleuchter� hatte� man� noch� 1 943� zum� Ei nschmelzen� nach� Altona

geben� müssen, � für� Rüstungszwecke. �

Di e� gotische� Kirche� Neu� St. � Tho mae� i n� Soest� wurde� auf� Wunsch� mit

modernisi erten� Kronleuchtern� aus� matti erte m� Messi ng� beleuchtet, � di e� � �

i n� der� Anmutung� ei ne� gotische� Grundfor m� wiedergaben. � Für� di e� Jar muth

Werkstatt� war� di es� auch� ei ne� Ent wurfsaufgabe. � Ge mei nde� und� Pfarrer

waren� mit� der� Lösung� und� Ausführung� sehr� zufri eden. � Kurz� darauf� konn-

te� di e� Stadtkirche� Orani enbaum� bei� Dessau� bel euchtet� werden. � Als� l etzte

Kirchenbeleuchtungen� vor� der� Fir menschli eßung� 1 996� erhi elten� di e� Jar-

muth� Werkstätten� Aufträge� für� di e� stattli chen� Dorfkirchen� i n� Veckerha-

gen� an� der� Unter weser� und� St. � Marti n� i n� Hornow� an� der� Lausitzer� Neisse.

Auf� de m� Dachboden� des� Hornower� Pfarrhauses� hatte� Hei de mari e� Jar-

muth� alte� Kronleuchterteil e� entdeckt. � Ei ne� bessere� Diskussi onsgrund-

l age� für� di e� Denkmal pfl ege� konnte� man� gar� ni cht� fi nden. �

WE R KSTATTJ AH R E
� � � L E TZTE� F Ü NF
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Die� Lei pzi ger� Messe� ri chtete� i m� Herbst� 1 994� zum� ersten� Mal� ei ne� Denk-

mal messe� ei n, � „ Denkmal� 94“, � di e� i m� zweij ähri gen� Rhythmus� stattfi nden

sollte. � Di e� Mehrzahl� der� Ausstell er� waren� restauri erende� Handwerksbe-

tri ebe� aus� Sachsen, � Pol en� und� Tschechien, � aber� auch� aus� entfernteren

Teil en� Europas. � Ei ngedenk� der� Traditi on� aus� den� drei ßi ger� Jahren� und�

der� Zi elri chtung� di eser� Fachmesse, � di e� de m� aktuell en� Fir menzi el� genau

entsprach, � wurde� ei n� kl ei ner� Messestand� ge mietet. �

� � � � Di eser� kl ei ne� Stand� genügte, � um� Kontakte� anzuknüpfen. � I n� der� Folge

ergaben� si ch� Aufträge� für� Jugendstilgebäude� i m� Kurvi ertel� Bad� Schmiede-

berg, � den� Gesundbrunnen� Rei nsdorf� i n� Wittenberg, � den� Konzertsaal� i m

Händel haus� Hall e, � das� Gohliser� Schl össchen� i n� Lei pzi g, � das� Rathaus� i m

Schl oß� Wal denburg, � ei ne� prachtvoll e� Jugendstilvill a� i n� Werdau. �

Für� Ludwig� Jar muth� stellte� si ch� noch� zwei mal� di e

Wunschtraumaufgabe: � Ent wurf� und� Bau� großer

Kristall- Lüster. � Di e� alte� Drostei� Pi nneberg� wurde

vo m� Baua mt� Alt ona� und� de m� Landesdenkmal-

a mt� Schl oß� Gottorf� restauri ert. � Hi er� galt� es, � gol d-

bronzene� Korbl üster� nach� Vorbil dern� aus� Ver-

saill es� und� Rokoko- Laternen� zu� bauen. �

� � � � Di e� zweite� Aufgabe� war� stilistisch� t otal� ver-

schi eden. � I n� Lei pzi g� wurde� das� Topashaus� re-

stauri ert. � Es� war� ei n� j üdisches� Kaufhaus, � um�

1 900� erbaut� und� i m� Zweiten� Weltkri eg� durch

Bo mben� stark� zerstört. � Di e� Co mmerzbank� hatte

das� Gebäude� er worben, � um� es� nach� aufwendiger

Restauri erung� als� Lei pzi ger� Hauptstell e� zu� nut-

zen. � Jar muth� schl ug� Jugendstil- Lüster� vor, � deren

Zei chnungen� i n� ei ne m� Katal og� von� J. � H. � Schmi dt

Söhne� von� 1 905� enthalten� waren. � Den� Zuschlag

für� Jar muth� erhi elt� das� Köl ner� Beleuchtungshaus

Re magen, � ei ner� der� ältesten� Jar muth- Kunden.

Di e� Pendel oques� bis� zu� ei ner� Größe� von� sechs

Zoll� � für� di e� Pi nneberger� Korbl üster� und� di e� sa-

ti ni erten� Kristallstäbe� für� di e� Lei pzi ger� Jugend-

still üster� schliff� di e� Kristallraffi neri e� Schöler� i n

Kre ms münster, � und� di es� war� ei n� guter� Abschl uß

für� di e� j ahrel ange� Zusa mmenarbeit. �

Ei ne� Anfrage� i n� Wurzen� bei� Lei pzi g, � knapp� 400

Kil o meter� von� Soest� entfernt, � traf� dort� auf� l eb-

haftes� I nteresse. � Di e� SBF� Spezi all euchten� Wur-

zen� waren� Koll egen� oder� Konkurrenten. � Man

kannte� si ch� aus� Dresden� et wa� seit� 1 985. � Di e� SBF

gi ng� aus� der� ehe mali gen� Sächsischen� Bronce-

warenfabri k, � gegründet� 1 862, � hervor. � Di e� SBF

hatte� i n� Dresden� vor� 1 985� an� der� Bel euchtung�

der� Se mperoper� maßgebend� gearbeitet, � während

Jar muth� auf� der� anderen� Seite� des� Theaterpl atzes

begonnen� hatte, � di e� Hofkirche� zu� beleuchten. � � � �

Di e� Leuchtenmanufactur� Wurzen� er warb� von

Jar muth� di e� ko mplette� Modellkoll ekti on, � di e

Vorl agen, � das� hist orische� Archiv, � Katal oge� und

Gußvorräte. � Es� war� entschi eden, � di e� Produkti on

i n� den� Jar muth� Werkstätten� i n� � Soest� pl anmäßig

a m� 30. � Septe mber� 1 996� zu� beenden. �
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Kronl euchter� i n� der

St adtkirche� Orani enbau m

Krist all- L üster� für� di e� alt e� Drostei� Pi nneberg

und� das� Topashaus� i n� Lei pzi g



ABS CHI E DS B E S UCH� I N� VOLTE R R A

Dr. � Pi ero� Fi u mi,� Hei de mari e� und� L udwi g� Jar mut h,

L uca� Fi u mi� (von� li nks)

Die� Nachfolge� war� bei� Jar muth� i n� Soest� nicht� zu� si chern. � I m� Raum� Lei p-

zi g� war� di e� Gürtl eri nnung� noch� existent. � Gürtl er-� und� Gi eßer meister� der

Leuchtenmanufaktur� Wurzen� werden� gern� di e� hist orischen� Leuchten� aus

de m� Jar muth- Fundus� wi eder� entstehen� l assen.

Der� Abschi ed� von� den� itali enischen� Part nern, � di e� teil weise� seit� 1 929� dabei

waren, � fi el� ni cht� l ei cht.

44 45

L udwi g� Jar mut h� mit� Pi ero

Spi ni� und� dessen� Enkel n

Fabi o� und� Andrea

Gi ugli ano� (von� li nks)�

Hei de mari e� Jar mut h� mit

Janos� Zel enyak� (li nks)� und

Gi uanl uca� Vecchi

�
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C HR ON OL OGI E

1 91 9� � � �

1 921 � � � �

1 929�

1 930�

1 945�

1 946�

1 961 �

1 962�

1 964� � � �

1 967� � � �

1 970� � � �

1 977� � � �

1 980� � �

1 985- 87� � � �

1 987� � � �

1 991 � � � �

1 996� � � �

� �

Kurt� J ar mut h� begi n nt� bei m� El ektr o- Gr oss haus� Neuendorf

Kurt� J ar mut h� er häl t� Pr okur a

Vertr ag� mi t� Rossi - Vol terr a

Fi r mengr ündung� Kurt� J ar mut h� i n� Berl i n,� Ri tter str aße� 86

Aus bo mbung� a m� 3. � Febr uar

Neubegi n n� i n� der� Ri tterstr aße� 1 1

Begi n n� des� Mauer baus� a m� 1 3. � August

Gr undstei nl egung� i n� Soest

Ar bei ts begi n n� i n� Soest

Das� Buch� „LI CHTER� LE UCHTE N“� erschei nt

Hei de mari e� u nd� L udwi g� J ar mut h� zi ehen� von� Berl i n� nach� Soest

Geschäftsführ er� L udwi g� J ar mut h

Objektar bei ten� für� di e� Denk mal pfl ege� begi n nen

Hofki r che� u nd� Mori tzbur g� i n� Dr es den

Wer kstatt� Berl i n� aufgel öst

Geschäftsführ eri n� Hei de mari e� J ar mut h

Betri ebsschl uß� i n� Soest� i m� Septe mber
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