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Eine kreative Arbeitshilfe fur jeden (floralen) Raumgestalter 

Das Buch mochte dem Leser einen komplexen 

Uberbl ick daruber verschaffen, wie man einen Raum

schmuck mit floristischen Mitteln gestaltet. Dazu ge

hart, dass man zunachst einmal die Aufgabe und die 

damit verbundenen Raume hinsichtlich der Thematik 

bzw. des Anlasses, hinsichtlich der gestalterischen 

Vorgaben und der technischen Bedingungen moqlichst 

umfassend analysiert. Auf dieser Basis dann kann der 

Gestalterunter Einbeziehung der Rahmenbedingungen 

wie Zeit und Kosten einen Entwurf prasentieren und 

anschlieBend entsprechend realisieren. 

Das notwendige Wissen um Stilrichtungen und 

Brauchtum, um Wirkungen von Farben und Oberfla

chenstrukturen, um Grofsen- und Menqenverhaltnisse, 

um Werkstoffe und Materialien, die Kenntnisse gestal

terischer Kriterien und die Beherrschung handwerkli

cher floristischer Fertigkeiten vermitteln die Autoren 

anhand von vielen praktischen und nachvollziehbaren 

Beispielen. Ein lsrnbuch fur aile, die mit Blumen und 

Pflanzen einen Raum - sei es drinnen oder drauBen 

- gestalten wollen: Auszubildende und Meisterschuler, 

aber auch gestandene Profis und interessierte Ouer

einsteiger. Selbst Architekten, Innenarchitekten und 

Raumgestalter finden hier Anregungen fur ihre Arbeit. 

DerLeser profitiert dabei von der profunden Erfahrung 

der Autoren, die eine Menge hilfreicher Tipps und An

regungen aus ihrer taglichen Arbeit in diesen praxis

orientierten Leitfaden haben einflieBen lassen. 
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Geschichte des floralen Raumschmucks
 

Blumen und Krauter:
 
Aus alltaqlichern Nutzwerk
 

wird Schmuck.
 

Arbeitsteilung ftirdert die
 
Hinwend ung zu gestalterisch 


krea tiverArbei t.
 

Di~ G~5Ch ich r e der K,urJlcr iSI Johr
ro usen d~ air. Schon in oe:5reinzeir, 
AU5gmbungen b ei~g~n di~, wutder: 
Krouter ge5omm~ 1 1. Mit dem Sess
haftY/erd n o'er Me"sehfn 'VIIrd. " 
die ef5len Krauter ongebout. Hier 
sine es gebundelte Krdu t~ r, die in den 
oulhellliseh na ehges re lll~!I HiJ tle" 
dcr Pfah/bauten in Unte rr; h lrfin g ~" 

fBode ns ~) zum Trocknenaufgehoflgr 
sind uno' qlelChzeitig 015 Roum
.~ehm [le' dienen. 
fFo ro.Dr.Gunter Sch6bel,Pfah/boumu
seumUnrewhldinge ) 

Wenn wir als Fl oristen heute von Raumschmuck spre

chen, so meinen wir florale Objekte und Werkstocke, die 

einen bestimmten Raum fur einen best immtem Zweck 

schmucken, um ihm eine besondere Ausstrahlung zu ver

leihen. 

Einen exakten Zeit punkt fUr das erstmalige Auftreten 

eines Raumschmu cks kann man wohl nicht benennen. Doch 

schon in der fr uhen Entwicklungsgeschichte des Menschen 

finden sich unterschiedlichste Beispiele fur eine Raumge 

stalt ung mit floralen Mitteln. Waren es anfanqlich eher 

gesamme lte Kra uter, die man in den Behausungen zum 

Trocknen aufhing, und so, wenn auch eher unbewusst, zum 

ersten Mal einen prahistorischen Schmuck kreierte, entw i 

ckelte sich die Einstellung zur floralen Verschonerunq der 

Behausung in der Folgezeit dann doch ziemlich schnell. 

Jaqdtrophaen, Vorrate von Wildkrautern und Wurzeln 

wurden zu Aushanqeschildern fUr Mut, Geschicklichkei t 

und somit fUr den Rang in der Gruppe. Das Bestreben, sich 

selbst oder sein Umfeld zu schrn ucken, ruckte immer mehr 

in den Vordergrund. Konnte man dadurch doch seinem Sta

tus in der Gesellschaft Ausdruck verleihen und seine Stel

lung festigen. 

Das Erlernen und Beherrschen unterschiedlichster Her

stellungstechniken von Keramiken, Waffen, Werkzeugen 

und anderen Geqenstanden und der damit verbundenen, 

aufkommenden Arbeitsteilung errnoqlichte in den folgen

den Jahrhunderten mehr und mehr die Hinwendung zu 

gestalterisch-k reativem Arbeiten. De nn der Focus der Men

schen war nun nicht mehr allein auf die Erhaltung der Art 

und die Befriedigung der existenziellen Bediirfnisse ausge

richtet. Das Fordern und Weiterverarbeiten von Metallen 

wie Kupfer, Bronze, Eisen, Gold, Silber oder Ed elsteinen 

fordert e das damalige Handwerk in besonderem Mal3e. Die 

Gesta ltung von Schrnuckqeqenstanden, die ausschlieBlich 

der "Verschonerung und Zier" dienten, entw ickelte sich in 

atemberaubender Schnelligkeit zu immer ausqepraqterer 

Schonheit. 
Jede Epoche bezog sich auf die jeweils vorherrschen

den Wertvorstellungen ihrer Zeit, auf geschichtlich-kul 

turelle Zusarnmenh anqe wie auf gesellschaft liche Werte. 

(Siehe dazu auch Kapitel .Stilme rkrn ale" ab Seite 79) 

Unter www.floristikwissen.de finden sich hierzu einige 

interessa nte Erganzu ngen. 

Fruh esteAnzeichen von 
Floralkultur im alten Agypten 

Hochkultur der Agypter 

Die alteste Kultur, in der Zeichen einer ausqepraqten 

Blumenbinderei nachgewiesen werden konnen, ist die der 

Agypter. Neben Blumen- und Blattcolli ers, Diademen und 

Kopfkranzen war auch der Schmuckdes Raumes ein wich ti 

ges Anliegen dieser Zeit. Architekt onisch angelegte Garten 

mit Wasserbecken, Dattelpalmen und Obstbaurnen waren 

zudem der Traum einesjeden Aqvpters 

Grun stand als Farbe fur neu entstehendes Leben und 

gesund es Gedeihen und war Sinnbild fur jugendliche Kraft. 

Grun war aber auch eine Metapher fu r Frieden und Freude. 

1m Agyptischen gab es ein Wort , das aile Begriffe wie 

qrun, fr isch sein, jung oder gedeihen in sich vereinte: 

"Wadsch". Es leitet sich ab von der Bezeichnung fur den 

einzelnen Papvrusstanqel und wurde stellvertretend fur die 

genannten Begriffe verwendet. 

Das kam nicht von unqefahr, denn neben dem Lotos war 

der Papyrus die Charakterpflanze Agyptens. Erwar eine der 

Grabstiitten 
I u den IV/ehrige" Zeugflissen o'er 
'1o r7ei l-Men 5 eh ~ n gehbren illle 

Gro bs r6 11~r . lIier morh te' , Wi~n 

schafl ler F,m d ~, aus den n sie - 1

,vas IIbcr die Lecen5geY/ollnhe,leo 
(z.B. Cor-Magnon- cnseh) ctton
(en kon n t~n. Denn wit> h ~u( e' noel', 

rmlnche N'llurvcl' er uno' ~vi~ ~s 

vid e ontirr r VOller I I/~ io rllcchl/sr
fiche Zetlf eehnung tuor in gel tl 

hooeo, gaDen ie Menschen iiven 
VCfstorbencn Gebrouchsgegenston
de, Schm c! TaliStllone nrt aue': 
einigr Nuhrungsmrrtel mit ou! d,e 
Re,s~ ,ns Iotenteicn. WellII iemao 
grsloroen waf, grub mon ihm i 
einer Hohle ode! heiligen Sr, lfc 
~in e Gnlbe. fcgle ihn hinein un'; 
, r re[lr ~ Blutllen dOL U. Donn tiJgte 
man noct: Wefkzeuge, Waffen IIn,i 
Lebcnsm ilf~1 fD, , rillen Weg ullel 
A ft'alhalr im TOlenrei,-h hinz'l. 

Bevt» Jug! v(,f"' endete Pf/onzcfl ode'
 
PtJan7cnreri s,nd durcn Funde von
 
Dars !elfung~n in Grobaniogen bclegt.
 

Die WerrschdlZung fJnd Ehre. die dem
 
Lotus uno'F'opyrus zutei; wurd«, wird
 
in velschicdenen S6 lendorsteliull 

gcn dell lfich. Ihre pflonzliehery For

me« warrfl VQfbil er fur die Grstol

rung o'er verseh,ca'enen obcren AIl  fMotiveaus OvenJones. DleGramme

schlusse, dieKop,le,'le. lik o'er Omamea te ~ V~rla!l PQlklondj
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1m ontiken Grif!Chenlcnd schmuclle man Tempe/lind A//l)r(' mil Pt7onzrn, urn 

die Billerr UIII B~i'l and LU untef5lreichen. 

ister Her

~ rkzeu g e n 

umdenen, 

n folgen

1dung zu 

der Men 

19 der Art 

se ausge

Meta llen 

lelsteinen 

!laSe. Die 

:hlieSlich 

te sich in 

pragterer 

errschen
tlich-kul
te Werte. 

79) 

zu einige 

Dlese Dorstellll ng auf aemDeekel ei
nesKaslehensous[ /fenbein befindet 
sict: irn Met/opo/ilon Museum von 
Ne.'''' Yor ~ City Sie l eigt den Herr
scher Tulowhomun vnoseine GOl/,n 
in einerLaube. Vom Rand dt'SDoches 
hangr n BlumenstrdulJe. SlurLende 
Scute« .sind wi ' Billme Iidbe ge
schmii rH All dies vr ril ers auf die 
Bedeurung des geS1lJ lreren Gartens 
imallen AgYPlen. 

..00(  - - Saulemch, ft 

Dos Mdonderband iSI eine srilisierre 
0015tellung des yewun enen Russ
toutes des Md oaer ii nr! ein grie
chisches Schmuck lement, dos of r 
inner/wlb von Gebii:;den ots Molerei 
on Wiind~n lind Drcken oder ouch 
ols Vrrzierunge!l auf Stoffen ,' ;I fin
denwar. 

AlJf/oelerung des streng ,virl enden 
Bandt'S durch Dorsrellunaerrmytholo
giseher Wesen oder slil isie'ler Ptton
len. 

'~al t tll] ~ Buuleile der griechlsehen ArchitektlJl: wie sieall allon Gebiiuden der 
ai' n&lUmeisler[ u finden simI. 

, glr;cll . 68igefAbfo/ge Immer ;'.-ie" 
Ilrnttnde stll/Slet te MotIVe ousder 

'/a!]r die.Jlffl alsWando. Boden-oo« 
'Jrdmxhmucl 

iMollleuus'(knJane> ,DieGrommo/il derOmomente".Verlag ?orMond! 

!'nr~n (j(jer 

funde von 
gmbdegt. 

G/amma
r tund] 

5taogebio.do and Pfiunzungon schm,',c<tenHollon lind SOlo. in de en an Ern
Ie"odor FrlJehtborlei15f~!on Ludcm pflonzliehe Opferguoen ou/gebau! »uraen 
(nachDuvie5,' fneTomb of Nol hl 01 Thebes. New YOlk 1917). 

Urpflanzen und Symbol der mythischen Sta t te im Sumpf

dickich t, in der das Leben aus dem Tode wiedererstanden 

und dieGeburt des Gottes Horus [Sohn von Osi ris und Isis) 

stattgefunden haben 5011. 
Diese Urpflanze war im alten Agypten dasallumfassen

de Symbol fur das Gedei hen und Wohlergehen des Rei ches: 

.Papyrus des Lebens". 

Das Zentrum des Gartens wurde von einem Teich gebil

del. Zum einen diente er als Wasserreservoir, zum anderen 

stand er symbolisch fur den .Urozea n", den Ort der mythi

schen llrschcpfunq, aus dem nach altaqvpt ischer Auffas

sungallesLeben entstand. 

Griechische Antike 

Bei den Griechen war der Sinn fur Form en besonders 

ausqepraq t. So bildeten die wesentlichen Bau teile eines 

Gebaudes, also die tragenden Senkrechten und die lasten

den Waage rechten, immer eine harmonische Verbindung 

unterschiedlicher Elemente. 

KunsrlOll ebiindcneStohs/louOe mIl LOlOsblUlen ~lJo\'ic PopyrlJ"uulen wut
den «nmcr wiedel fUI den Totenkul! benuUt. Wie hier beid I WeIhe" 'ieiel 
Mumirn mit cemk bense/emenl Wasser. Diese Wandmolerei auf Stuck in oer 
Glli ft d~ NebomlHJI/flrJ {puli stammI DUS der lB. Dyno tie um /350 v. Cbr. 

Auch dem Garten widmete man besondere Beachtung. 

Neben der Versorgung mit Nahrung und Blumen hatte er 

auch eine religiose Bedeutung. Er besal3 lebensspendende 

Macht allein durch seine Existen z. Beim Anlegen solcher 

Garten beherrschten Geraden und Rechte Winkel das Bild. 

Der Garten selbst, die darin angelegten Beete wie auch der 

Tei ch waren rechteckig. Die Rander des Te iches wurden in 

parallelen Reihen bepflanzl. Brucken und Wege verliefen 

ebenfalls im rechten Winkel. 

Vollstandiqe Harmon ie in allen Bere ichen war das be

sondere Anliegen. Gottheiten fur aile Lebenslagen spielten 

eine grol3e Rolle. Um ihren Schutz und ihr Wohlwollen 

zu erhalten, weihte man ihnen bestimmte Pflanzen. Man 

schrn uckte Tempel und Altare und erhoffte sich so ihren 

Beistand. 

Sinn fur Formen, 

Schii nheit , Harmonie 

Vorrar,gefdDe t ur AufoeViohrun9 von
 
Gw eidr, O!en, Fnieltren usw. waren
 
unerlbsslieh lind befondenslcll im log

lichenGebroueh.
 
Die kUilslvollen Vewerungen ""t'Ser
 
Amp!Jore ous del Amilensammlurrg
 
del Slaallichen Mllsern 7U Berlinstel

len mytho/ogisene. ober uel, alltugli.
 
cneSzenen dar. Erganzt durchItrl,siel

tePfJonzendarsteJ/ungen.
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lim .onnen 
or I" ' l , t~" , 

Eigen- und Schlagschatten 

Erst Licht macht Objekte, Kerp er, Ra ume sichtbar und 

schafft damit die Miiglichkeit, den Raum zu erleben. Mi t den 

Elementen Licht und Schat ten vermiigen wir Umfang, Griil3e 

und Beschaffenheit von Geqenstanden einzuschatzen , 

Der Ei genschatten (die dunklere, lichtabgewandte Seite) 

eines Kiirpers gibt ihm Volumen und Ausdehnung, wahrend 
derSch lagschatten (d.h der Schatten, den der jeweilige Kiir

per au f seine Umgebung wirft) seinen raurnlichen Bezug zu 

anderen Hachen und Kiirpern definiert. 

.---

Der Eiqffischattffi derSOuleenl5tehl dutCh Lichteinfall von r("Chts, woelfrel> def 
t hlaqlchatlcn auf die rfeppenstu[en fallt. ie, die man 

er Wirkung Die Wahrnehmung komplexer Bauwerke 
rter Hertel, 

tunqen und 

Ibar auf je

teilen setzt 

9 uberrnit
die Atem

usstsein zu 

leinung hat 

-le" 

.lesen" wir 

:hieden gro

l'Il" rtlt'lliom in Ram biNet 60.000 Pecionen Piau unlf iSl mir einerJberbauten 
r ,·t \~" 15tnJQuadrurmelern eine dergro6renKirchenaerWelt. Er..irHum 50 

~, Jr:grr.,ie ~'~it~r manIn das Mi/lf f" :h,' f trill. D~n(J ai~Ausdchnu ng del Vierung 
'd ~"f ir. I',endung von H a lbp feil ~rn ) wie aueh das ef5tau nl ieh~ / /'(/' ~ n der 

mlhOlienl ieherst al/mah/iei!. 

DieWahrnehmung ist auch von der Griil3e des zu betrach

tendenObjektsabhanqiq. Sind die Abmessungen des Objektes 

uberschaubar (Hohe, Breite, Tiefe], wie bei einem Bild, einem 

Foto oder einer Skulptur, ist dieses leicht zu erfassen. Was 

•ber,wenn mangrol3e Hallen, mehrere Raurne, odergar ganze 

Geba deinseine Betrachtung einbeziehen muss? 

Einganzes Bauwerk ist von se inem Wesen her zu komplex, 

Jlldasseseinfachzuuberschauen ware. Denn zunach st einmal 

ithen wir ein Ge ba ude nie in seiner Gesamtheit, wir haben 

sO'lioh l eine Innen-als auch eine Aul3enansicht und in jedem 

Oi d ppelscho/ig Kuppel ce: 8osJiikr. SI. Peter isr cos qr~ lJte rrei rragen
de Ziegelbauwer< tier Welt. Sie not elnen Durcnmesscr ','on 42,3 4 m und 
,yltd von vier fun fedigen Pleilern mit einem Ourchmesser von ie 24 m 
geuagen. 

Fall immer nur Teilansichten zur VerfUgung. Deshalb sind wir 

gezwungen, das,waswir sehen, zu dem,waswir gerade nicht 

sehen, in Beziehung zu setzen, um uns ein Bild vom Ga nzen 

machen zu kiinnen. Die hier vorgestel lten Beispiele des Palais 

im Grol3en Garten, Dresden, und des Pete rsdoms in Rom bele

gen das eindrucksvol l. 

Da es also schwierig ist, sich bei Gebauden mit derart 

grol3en Ausmal3en, einen Uberblick zu verschaffen, sind 

Hilfsmit tel, die bei der Erfassung der Raumdimensionen 

helfen, unverzichtbar. 

D r~ Fosm der Pelerskirene isr stcr 
umr;5s,'n, so doss di~ clnzelnen 
Rcutn», 50 riesig ste OUel l <ein mo
grn, immer ~ ~a ~ t begrt'nzt sind. 

{ous:Ryerdes Vatika,,! 

Komplexe Formen sind nicht 
auf einen Blick zu erfassen . 

in tnnen feicl' {iisst keffien Schluss
 
au! cos G .\ fl m tg~b it de zu. Dczu
 
hilfr unsvielfacheineGrundris.szcich

nung.
 
OestJOlb sind '01''' qelwungen, oos,
 
.vcs Wif setie», rudem .voswirgrracJr:
 
nichl sehrn in B~zie rHmg zu setzer;
 
- um Utl S ein BiM vam Ganle" ZU
 

mocnen
 

~ qcrue.s8U1Jwnk;st von se in~m Wesen h~f 1U kompitx, cts dosses 6n fach IVubo !:> cffuuerJ Wa f(: - ~\, je r!lwo<iDS Pu la i~ .m GraBenGartenDresden 
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Hilfsmittel 
Ii, 

Ein wichtiges Hilfsmittel, um Raume schneller und besser U 

zu begreifen ist der Grundriss. Ergibt uns uber die innere und sc 
aubere Gestaltung gleichermal3en Auskunft. Zusammen mit w 

Grund- undAufriss dem Querschnitt, der den vertikalen Aufbau zeigt, kann man ai 
alsHilfestellung	 sich eine ersteVorstellung von den Dimensionen machen, was
 

man durch Fotos, ganz gleich wie viele es sind, niemals errei


chen kann.
 

Mit Bauzeichnungen lassen sich Raurne anhand der Gro


l3e, der Hohe, der Farbe usw. mit Mal3zahlen exakt bestimmen
 

und in Planen, Karten und Schnitten klar dokumentieren. Ein
 

Aufriss vermittelt uns exakte Mal3e, was vor allem bei grol3en
 

GebaudenjRaumen wichtig ist. Denn hier sind wir kaum in der
 

Lage, die tatsachlichen Ausmal3e abzuschatzen, zumal man
 

meist nicht den notwendigen Abstand zum Objekt hat, um
 F 
sich ein verzerrungsfreies Bild machen zu konnen. 

t 
Vc 

fie 
Betrachtu ngssta ndort	 ne 

Grulld- li nd Aufr iss ri~ r Fruu c ll k ll ch ~ Dr~sden . 

(aus: FiVer derFmlJenkirrhe Dresdtllj 

3 r 

DerStandort desBetrachters ist von grol3er Bedeutung, da Verlagert man seine Blickposition um einige wenige Meter w 
Verschiedene Standorte - aus verschiedenen Blickwinkeln die Griil3enverhaltnisse und entstehen wiederum ganz anderevisuelle Eindrucke in Bezug m 
verschiedenene Wahrneh- Raumausdehnungen die (subjektive) Raumwirkung stark ver- auf Lange, Breite oder Hiihe eines Raumes oder Gebaudes, be 

mungen andern kiinnen. Daher sollte ein Gebaude so erkundet werden, dass mar, 

Blickt man i. B.von Emporen oder Balkonen in einen Raum, die wesentlichsten Betrachtungsstandorte in seine Raumer

erscheinen Strecken kurzeroder lanqer, Mauern niedriger oder fassung aufnimmt. Vor allem aber sollte man die zu erwarten A 
hoher, Fenster kleiner oder grol3er und Entfernungenzu einem den Position(en) der Betrachter, fur die man gestalten will, ~ ~, 

bestimmten Objekt naher oder Ferner - je nachdem, wie der vorhinein nachvollziehen. 

momentane Betrachtungsstandort ist. le 

W
Bli;:, VIlli d ~r Empots: 
in d~n Klfch~nra um Fu 
Di~ beid~n B6svi~le ~in uorl dessel An 
ben Gt1JiJudes u lgen LW~ i Mchst 
unlerschiedlicl le Belrocltl unysPQsiri. ad 
cnen De5ltalb 5011r~ eln Gebdude 50 
erk und~t ,vt!rden, oos: man di~ we
5entlicl1sren Brllochrunymondcrte in 
leine Rnumr r(oS5ung aufnimmr. 

Die Be ;spl~le ausde' Frouenkirchein Diesae» zeiyen 015Be'spiel zwei Menll "" 
l~f'i{hitdlich~ S icnrw~isen . 

G 
Der passende Raum zum jeweiligen Anlass und Thema 

Der Raum einer Veranstaltung sollte grundsatzlich zum st a 
Anlass bzw. Thema passen. Denn nur dann lasst sich eine sci
uberzeuqende Gestaltung entwickeln, die allen Anforde un: 
rungen gerecht wird. da: 

Daher ist es wichtig, die jeweilige Aufgabe genau zu An 
hinterfragen. Wer ist Auftraggeber? Was ist der Anlass? qes 
Was ist das Thema oder Motto? Welcher Anspruch wird an 

die Gestaltung gestellt7 Steht der Raum schon fest, in dem Sti 
die Veranstaltung stattfinden soil? Oder muss die geeignete se i: 
Location dafur noch gesucht oder gar geschaffen werden? sak 

auc 
es i 

ma 
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Flexibles Baukastensystem. 

Immer wieder einsetzbar. 

I 

It 

Baustahlmatten.I 

I 

Hilfreiche Tipps fur Prasentationen s 

Wie die jahrelange Erfahrung mit unterschiedlichsten 

Raumschmuckprojekten zeigt, erweisen sich einige hand

werkliche Kniffe als echte Hilfestellung. Denn man findet 

bestimmte schwierige Bedingungen wie z. B. Platzmangel 

Flexible Rahmen 

Gerade in Situationen, in denen wenig Platz zur verfu

gung steht, haben sich Rechteckrahmen aus nicht rosten

dem Chrome-Nickel(CrNi)-Rohr bewahrt, Fur die meisten 

Belastungen reicht ein Durchmesser von 12 mm. In diesen 

Rahmen k6nnen dann die unterschiedlichsten Werkstoffe 

befestigt werden. Je nachdem wie dicht diese Werkstoffe 

verarbeitet werden, sind die Rahmen auch als Paravents zur 

Raumgliederung zu nutzen. Durch Verbindungselemente 

zwischen den Rahmen, lassen sie sich sowohl ubereinander 

als auch nebeneinanderaufstellen. Wenn man sie mit Stoff 

in zuruckhaltenden Farbstellungen bespannt, sind sie auch 

als ruhiger Hintergrund einsetzbar. Mit Hilfe von Klettband 

lassen sich die Stoffbahnen gut fixieren und k6nnen ein

fach entfernt oder ausgetauscht werden. 

Will man die Rahmen als platzsparenden Raumschmuck 

verwenden, k6nnen sie mit Schnuren oder Draht verspannt 

werden, der zur Befestigung des floralen Werkstoffs dient. 

Bei einer Mehrfachnutzung empfiehlt sich das Einbringen 

eines geflochtenen Gitters. Dadurch gewinnt man mehr 

Hexibllitat bei der Anordnung der Werkstoffe in mehreren 

Wuchspunkten. Die Wasserversorgung erfolgt uber Glas

r6hrchen, die an diesem Grundelement befestigt werden. 

Der Einsatz dieser Rahmen erlaubt ein hohes Mal3 an Vor

abfertigung in der Werkstatt, so dass der Anteil der vor Ort 

stattfindenden Arbeiten sich auf ein Minimum reduziert. 

Eine Alternative zu den in der Herstellung aufwendigen 

Rahmen k6nnen Baustahlmatten darstellen. Gerade fur 

eine einmalige Verwendung bieten sich diese aus Kosten

qrunden an. Sie sind in unterschiedlichen Materialstsrken 

und Maschenabstanden zu erhalten. Wenn man sie stehend 

verwendet, muss man sie gegebenenfalls aus statischen 

Grunden verstarken oder abkanten. 

SolcneS:anli mBr olsSrerkmoduleer
leirhtr m drn Transport lind gewiihr
Irisr" , riGC hoM Stondrestigk6 t. AI
Ir r!1lfJg ' <onnen die .,6 t Gusladenden 
FiJlJecuzt: Srolperfal/en dars r~ l/en. 

oder fehlende Befestigungsm6glichkeiten immer wieQl' de 
vor. Das Wissen um praktikable L6sungen vermag do rv 
viel Zeit und Kosten zu sparen. st 

z. 
de 
he 

yl 
gt 
5, 
ei 

se 
d , 

w 

w 

tn d'esem Fall sehorfen Ret hret krahmen In l wei unrerst hiedlirhen (i,
 

(J engeschlossenen Ravm. Transparent,spannungs"ieh urid daenr"n,g ,.
 
!lsiert w~r dc n dieWandr dvrch Reehtccksauien.
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Stabi lisieren von kippanfall iqen Werkstiicken 

Urn die Standsicherheit von hohen oder seitlich ausla
ler cenden Werkstucken zu qewahrleisten, gibt es versch iedene 
Jft M5glichkeiten. Zum einen kann man Holzlatten oder Metall

5tangen inGefaben mit Ga la-Beton einbringen. Das garantiert 

r::ar eine solide Statik, wenn die Standflache entsprechend 

derHohedesWerkstLicks grol3 genug qewahltwurde, doch das 

heGesamtgewicht erschwert denTransport. Flexibler dage

lenist eineKonstruktionmit einerMetallplatte undeinerauf

J5Chweil3ten Hulse, die dann in ein Gefal3 eingestellt und mit 

Sand oder Kies beschwert wird. In die Hulse wiederum kann 

:;nRundstahl mit dem daran befestigten Werkstuck eingelas

;e und festgek lemmt werden. Das erleichtert den Transport, 

cadie Einzelteile erst vor Ort problemlos zusa rnrnenqefuqt 

,',erden konnen. Aul3erdem ist das Gefal3 fur andere Zwecke 

,\;ederzuverwenden. 

Standfestigkei t sicherste llen. 

Dos ko.oisch ~ GefdB biet~ r nur ein ~ Eine rr o9 ~n rrr Rahmr mit o u fg rsch . v~j8 trm Stah/stif t auf dem ~in Rohr aut
senr kI~inr St o ndf!ach~ fur ein~Pla tl ~ g rs~ tz r werdm ui nr, ,.;irOdurch ein« du--hg bohrte Betonpunt« bescnwr rt . 
und muBdah~r durch rmr " k ram ar.· 
strukCto n ruscuticn fixir rt werden, 

Di= honcn Prii scnrarionsWrme w~ rden aufgrund des macM iqen Gr ",ichr, 
oer Pflanls chalen durch ~ 8rtonplatr~n stabi/,siW. 
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Freilufl-Konzertreih e mil 
klassischer Musik. 

GrundriB 
Mehrtagig. Schloss Augustusburg 

N 
Bu hne, offener Aklionsbere ich 
imInnenhof einer Bu rgan lag e. 

SiidHcher To rfliiqrl mit For/of 

Renaissance. 

~ .
!f9 :wr r! "T'r 

Verputzte Fassaden. 
Barockes Pflaster, IB--r- ~ •=-rEJL~.. Ir Itt'tj,J!Tl ,! . ~.- t 1 .. ~.•l]l1 .~ 1 .. .A.a .• 

,e". --...~ 

WeiB. Rosa. Grau. 

..-
Golerietw' l (spa/rrCI Biihnenstond rt) 

Hell. 

Noten und Blumen im Einklang: 

Mitteldeutsches Sommerkonzert 

Fassaden mit Fenstern, auf Schloss Augustusburg 
Iuren, Toren. 

Freundlich. 

Offen. Kommunikativ. 
Erhaben . 

Folos. Skizzen. Grundrissplan. 
Prospek tma teria I. 

Pflanzkasten. Trichterfiirmige 
PflanzgefaBe. Saulen, 
Saulenmit Schnittblumen. 

Diverse Rosensorten. 

'NerkstUckzeichnungen mit 
Bezug zumGebaude. 

Haltbarkeit der Werkstucke 
imsom merlichen Au Ben
bereich. Sicherheit im 
touristischen Tagesablauf. 

DieroumgreifendeErtossun'} (iesInnenho(eswurdemit Pf/anzgefij[)en in ein" 
umg, kehrten Kegelform realislcrr DieKegelformnimlll l BezlIYC"(die Dleiecks
glebelu. die Ouchfarm der on de vier Eekrn befindfichen Ha ptgeM'Jde. 

Die rnehrtatiqe Konzertreihe findet jahrlich im Innenhof 

des Schlosses als Open-Air-Veranstaltung statt. In lauer 

Spatsornrner-Atmosphare korinen die Zuhii rer hier klassi

sche Musik geniel3en. 

Floristisch zu gestalten waren der 18 Meter lange Suh
nenkantenschmuck, die Positionen links und rechts an d e~ 

Ecken der Buhn e, die Wegbegleitung im Innenhof und ~ in 

separater Kammermusikbereich. Die flori stischen Werkstu

eke waren dabei uber mehrere Tage den klimat ischen Be

dingungen im Aul3enbere ich ausgesetzt. llber die Zei t der 

Veranstaltung mussteselbstverstandli ch der Frischezustand 

qewahrleistet sein. 1m Bereich des Innenhofes traten imme 

wieder Windbiien auf. Der Innenraum des Schlosses ist vor 
und nach den Konzerten Offentlich zuqanqlich. Auch das 

barocke Pf laster verlangte nicht nur dem festl ichenSchun

werk der Damen einiges ab, sondern auch der statischen 

Konstrukt ion der Floristik. Zudem war der Natursteinunter

grund auch noch abschussiq. 
Der Veranstaltungsraum prasentiert sich hell und groB

zuqiq. Die symmetrische Anordnung der umliegenden 

Gebaude verleiht ihm eine sehr ruhige Ausstrahlung und 

schafft so einen wurdiqen Rahm en fUr ein besonderes Mu

sikerlebnis. 

Neben Fotos und Aufzeichnungen vor Ort halfen ein 

Grundrissplan und Prospektmaterial aus dem Museums

shop bei der Erfassung des zu gestaltenden Raumes. 

Bei der Gestaltung der Buhne wurde Bezug genommen 

auf das klassische Saulenportal am nordlichen Hofeingang, 

das von jewe ils zwei Sauien flankiert wird . So wurden auch 

hier vier saulenforrniqe Werkstucke mit einer Hiihevon3,80 

gefert igt und links und rechts von der Buhne platziert. Ei r,~ 

griil3ere Hohe der Saulen ware aufgrund der Windbedir· 

gungen nur mit bedeutend griil3erem technischen Aufwand 
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BJrck auf d i~ Buhn~ aus dem hint~"n Zusch au~rb~", ich 

zu realisieren gewesen und harte auberdern den statischen 

Nachweis durch ein lnqenieurburo erforderlich gemacht. 

Auch die Pflegbarkeit der WerksWcke ware erheblich er

schwert worden, da man Standleitern nur noch bedingt 

hatte einsetzen konnen, Ein Aufstellen der WerksWcke di

rek t auf der Buhne war aus Platzqriinden nicht rnoqlich. 

In dem der Buhne qeqenuberlieqendem Aktionsbereich 

der Ka mmermusik, wiederholt en sich zwei der saulenfor

migen WerksWcke. Die Buhnenkante wurde mit rechtecki

gen Pflanzqefafsen bestuckt, wobei bei der Anordnung und 

Form auf den umlaufenden Archit rav der Gebaude Bezug 

genommen wurde. 

lm Innenhof lehnten sich Pflanzgefal3e mit ihrer umge

kehrten Kegelform an die Dachform der an den vier Ecken 

oefindlichen Hauptqebaude an. Sie waren auf 1,80 m ho

hen Metallstandern platziert, die wiederum die Saulenforrn 

aufnahrn en. 
Die Farbkombination in allen WerksWcken passte sich 

harrn onisch den Fassadenfarben an. 

Prasentiert wurden die Entwurfe in Form von Zeich

nungen der einzelnen WerksWcke sowie uber eine Prasen

tationsmappe in der die Beziehungen der WerksWcke zur 

u gebenden Architektur dargestellt war. Die Posit ionen der 

Werkstucke waren daruber hinaus in einem mal3stabsg e

«chten Grundriss eingeze ichnet. 

Die Grundformen der Saulen bestanden aus 12 mm 

;tarken Ru ndmetallstaben, die am unteren und oberen 

[ndeuber jeweils zwei Dreiecke verbunden waren. Um den 

Transport zu vereinfachen, konnten sie in zwei Teile zer

legt werden, Das Innere der Saulenbestand aus Aststucken, 

diedurch Draht miteinander verbunden und an den Sta

ben befestigt waren. Die Aststucke dienten zur Befestigung 

Jcr Glasrohrchen und des Werkstoffes. Die Entscheidung 

'ur Schnittb lumen in Glasrohrchen wurde aus statischen 

Ejng angbN~ i clJ Sch/osskirc/Je· Akr ionsb~tr ich Kommermus! 

Grunden qefallt , da Pflanzen und Erde ein bedeutend hohe

res Gewicht verursacht hatt en und sogar noch zusatzliche 

Pflanzqefafse notwendig gewesen waren. Der technische 

Aufwand ware somit ungleich hoher gewesen. 

Denn och musste eine ausreichende Standsicherheit ge

wahrleistet werden. Aus diesem Grund wurden die Saulen 

auf 12 mm starke und 80 x 80 em grol3e Metallplatten mit 

einem Eigengewicht von ca. 80 kg aufgeschraubt. Um die 

vorhandenen Unebenheiten des Untergrundes auszuglei

chen, befanden sich jeweils an den Eckpu nkten Hohen

versteller. Dabei war auf Schwerlasttaugl ichkeit zu ach
ten. Eine seitliche Abspannung mit Draht war wegen der 

Unfallgefahr, insbeso ndere bei einsetzender Dammerung, 

nicht moqlich. 
Ais Pflanzgefal3 e fur den Buhnenkantenschmuck kamen 

handelsu bliche Wasserkasten zum Einsatz. Die Kasten wur

den hinter einer lf -formiqen Metallblende verborgen, so 

dass sie nur noch von der Buhnenseite aus sichtbar waren. 

Wasserkasten haben den Vorteil, sehr standfest zu sein und 

die Wasserversorgung uber einen lanqeren Zeitraum ge

wahrleisten zu konnen, Dadurch reduzierten sich der Pfle

geaufwand und die damit verbundenen Kosten. 

Die Stander der Pflanzschalen im Innenhof wurden 

ebenfalls zusatzlich zu ihrem Eigengewicht am Standerfuls 

mit einer dreieckigen Metallplatt e beschwert. 

Aile gepflanzten WerksWckewurden bereits eine Woche 

vor Veranstaltung sbeg inn eingepflanzt, um den Pflanzen 

die Moglichkeit zu geben, sich aufzurichten. 

Der gesamte Pflegeaufwand konzentri erte sich fast 

ausschliel3 lich auf die sechs mit Schnitt blumen verarbei

teten Saulen. Er bestand im AuffUlien der Glasrohrchen 

und im Austausch verbluhter Ware. Durch die Verwendung 

von Saisonware [Freilandrosen) konnte der Austausch an 

Schnittware erheblich reduziert werden. 

Wel .(sWck ~ im sClrlichen Bu/Jn~n~ 

f~iC'h 

.nennof 

n lauer 

. klassi 

ge Buh

; an den 

und ein 

Verkstli

:hen Be

Zeit der 

ezustand 

en imm er 

es ist vor 

Auch das 

:n Schuh

;tatischen 

:einunt er

nd groG

11 iegenden 

hlung und 

deres Mu

halfen ein 

Museull1s

meso 

genommen 

~ofei ng an g, 

rurden auch 

Ihe von 3,80 

atziert. Eine 

Windbedin

en Aufwand 

Die Pflanzg~fiiRr befinden sich au! 
1,80 hohcn M~ralls(nndcrn, :·,~Ich~ 

<11 ~ 5aulcnform wicderautnQhmen . 

r.v!Ilr~ r 8()hn~nkamrl1schmuck In d~m d~r Buhne geg~niiOt:(J;eg~nd~m Akriansb~reich fur Kommermusik wie» 
d~rh It~n sich zw6 d" liulen f 'rmigen WerksriJcke. 
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