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Von Dr.-Ing. K l a i b e r  in Ulm.

s w a r  w a h rlic h  k e in e  le ich te  A r
b e it  fü r  das P re isg e ric h t, u n te r  
den  478 re c h tz e it ig  e in g e lau fen en  
E n tw ü rfe n  in  d re itäg ig e r, u n e r 
m ü d lich e r, sach lich e r A rb e it die 
b estm ö g lich e  E n tsch e id u n g  zu 
fä llen . B ei den  e rs ten  R u n d 
g ä n g e n  m u ß ten  361 E n tw ü rfe  
a u sg esch ied en  w e rd en ; bei den 
w e ite ren  R u n d g ä n g e n  fo lg ten  83 

E n tw ü rfe , d e ren  K e n n w o rt im  E in ze ln en  h ie r au fzu 
führen, zu w e it fü h r t;  a u ß e rd e m  w ird  säm tlich en  T e il
nehm ern vo n  d e r S ta d tv e rw a ltu n g  ein  g e d ru c k te s  V e r
zeichnis z u g e s te llt w erd en . V on d en  v e rb le ib en d en  34 
A rbeiten  w u rd en  15 fü r  die Z w ecke d er A u sze ichnung  
u nd  des A n k au fe s  b estim m t.

Im  n a ch fo lg en d en  -wird d ie  B eu rte ilu n g  d ie se r E n t
w ürfe d u rch  das P re isg e r ic h t w ied e rg eg eb en . V o ra n 
g este llt se ien  a b e r  e in ige  G e s a m t e i n d r ü c k e  u n d  
G e d a n k e n  d e s  P r e i s g e r i c h t s  z u r  Ü b e r 
b a u u n g s f r a g e  ü b e r h a u p t ,  d ie  v on  diesem  
u n te r dem  G esam te in d ru ck  d es  W e ttb e w e rb s  e in s tim 
m ig in  d e r  S c h lu ß s itzu n g  w ie fo lg t fe s tg e le g t w u rd en : 

„W en n  d e r  W e ttb e w e rb  im  a llg e 
m einen  b e u r te il t  w e rd e n  soll, so  is t 
v o r allem  m it d e r  g rö ß te n  B ew u n d e
ru n g  d ie  G esam ta rb e it, w elche  die 
d eu tsch e  A rc h ite k te n s c h a f t h ie r  g e 
le is te t h a t, h e rv o rzu h eb en . E s  m uß 
zw ar m it B ed au e rn  fe s tg e s te ll t  w erd en , 
d aß  die A rb e its lo s ig k e it d ie  so s ta rk e  
T eilnahm e w esen tlich  m itv e ra n la ß t 
ha t. A ber es is t d och  s ich e r a u c h  der, 
d e r d eu tsch en  A rc h ite k te n s c h a f t in n e 
w ohnende id ea le  S in n  h ie r  lebend ig  
gew esen , um  sich  b e i e in e r A rb e it zu 
b e tä tig en , d ie  e ines, d e r  k o s tb a rs te n  
B audenkm ale  a u f  d eu tsch em  B oden  
b e tra f. D er a u ß e ro rd e n tl ic h e n  B e te ili
gung  am  W e ttb e w e rb  h a t  d e r  U lm er 
S ta d tra t  d a d u rc h  R e c h n u n g  g e tra g e n , 
d aß  e r d ie  P re is- u n d  A n k au fssu m m e 
e rh ö h t ha t.

D er D u rc h sc h n itt  d e r  k ü n s t le 
risch en  L e is tu n g  b e w e g t sich a u f  e iner 
b e m erk en sw erten  H öhe, a b e r  m it B e
d a u e rn  s te llt d a s  P re isg e r ic h t fe s t, daß  
n och  im m er ein  b o m b as tisch es  Ü ber
m aß  e in en  T e il d e r  A rc h ite k te n s c h a f t 
b eh e rrsch t, e ine  G esin n u n g , d ie  h ie r 
um  so  a u ffä llig e r  w irk te , a ls  es fü r 
jed en  fe in fü h le n d en  M enschen  k la r  is t, 
d aß  es sich  um  d ie  e n tsch ied en e  U n te r
o rd n u n g  n e u e r  B a u k ö rp e r  u n te r  die 
M acht e ines v o rh a n d e n e n  v e re h ru n g s 
w ü rd ig en  B a u w e rk s  h a n d e lt . B e d a u e r
lich  w irk te  fe rn e r, d a ß  so g ro ß e  U n
k la rh e it d a rü b e r  h e rrsc h t, w o  d ie  s tre n 
g en  M ethoden  d e r  A c h s ia litä t u n d  S y m 
m etrie  am  P la tz e  s ind  u n d  w o  n ich t.

Um n u n  dem  b a u lic h e n  P ro b lem  
im B eso n d e ren  n ä h e r  zu  tr e te n , so is t 
d as  P re isg e r ic h t d e r  M einung , d aß

es sich  fü r  die S ta d t U lm  n ic h t d a ru m  h an d e ln  k a n n , 
a n  d ieser S te lle  ro m an tisch e  K le in s tad tp o es ie  zu 
tre ib en . V ie lm ehr sch e in t d er A n sp ru ch  d u rc h a u s  b e 
re c h tig t, d aß  die in  gew altig em  A ufschw ung  b e fin d 
liche  S ta d t an  d iese r S te lle  des z e n tra le n  V erk eh rs  
neben  d er E rfü llu n g  d er das M ünster b e tre ffen d en  B e
lan g e  e inen  M itte lp u n k t von  en tsch ied en e r W ir tsc h a f t
lich k e it gew inne. D ie R ü ck s ich ten  au f das M ünster 
s in d  zu  e rfü llen  zu n äch s t d u rch  eine  d er W e s tfro n t e n t
sp rech en d e  G röße u n d  F o rm  des e ig en tlich en  M ünste r
p la tzes , w obei d e r A u fb au  d e r T u rm p y ram id e , d e r im 
w esen tlich en  die W irk u n g en  in d er F e rn e  b ee in flu ß t, 
w en ig e r a ls  m an  v ie lfach  an n ah m , in R ü c k s ic h t zu 
z iehen is t. In  zw eite r L in ie  sin d  die M öglichkeiten  zu 
b each ten , von  der V erk eh rs lin ie  H irsch -L an g estraß e  
e in en  o d er m eh re re  se itliche  B licke au f den  M ünste r
tu rm  zu gew innen . So e rk lä r lic h  d e r W u n sch  d e r E in 
w o h n e rsch a ft (d ie E in s te llu n g  des R eisen d en  d a rf  h ie r 
n ic h t en tsch e id en d  sein) se in  m ag, beim  A u s tr i t t  au s 
d er H irsch s traß e  den  fre ien  B lick  au f die W e s tfro n t 
b is u n te n  zu b eh a lten , so is t  doch  d ie se r P u n k t  n ic h t 
a ls  d e r  e inzig  m ögliche an zusehen , d a  d e r  T u rm  vo n  
P u n k te n  e tw as  w e ite r  östlich  no to risch  besse r w irk t.

Abb. 1. E i n  e r s t e r  P r e i s  (3000 M.). K e n n w o r t :  „ Z w e i  P l ä t z e “ I.
Verfasser: L. u E. G o ß  w e i n ,  Unternehmung für Hoch- und Tiefbau, 

Mitarbeiter: A r c h i t e k t  A d o l f  S c h m i d t ,  Augsburg. (Vergl. Abb. 2—5).
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Die B e tra c h tu n g  d er v ie len  E n tw ü rfe  h a t  beim  
P re isg e ric h t d ie  Ü berzeugung g eze itig t, d aß  fü r d iesen  
B lick , w en n  e r au fre c h t e rh a lte n  w ird , eine s ta rk e  v e r t i 
k a le  A usb ildung , a lso  au ch  hohe G iebel a n  den  den  
V o rd e rg ru n d  b ild en d en  N eu b au ten  im  In te re sse  des 
M ünsters zu verm e id en  w ären . D ie W ir tsc h a ftlic h k e it 
des N eubaus v e rla n g t, d aß  e r m ög lich s t n ah e  an  den 
V e rk eh rss tro m  h e ra n g e rü c k t w ird  (denn  es k a n n  sich  
n u r  um  einen  b aza räh n lich en  K om plex  von  G esch äfts 
räum en  h an d e ln ) . D a  nu n  a n d e re rse its  die A bm es-

U nd  n u n  zu  d er E in z e lb e u rte ilu n g  d e r  E n tw ü rfe  
se lb st, u n d  zw ar z u n ä c h s t  d e r  d r e i  I. P r e i s e :  

1. E n tw u rf  „Z w ei P lä tz e “ v on  L. u . E . G e ß - 
w e i n ,  U n te rn eh m u n g  fü r  H och- u n d  T ie fb au , Mit
a rb e i te r  A rc h ite k t A do lf S c h m i d t ,  A u g sb u rg  (ein
I. P re is). A bb. 1, S. 41, u n d  A bb. 2— 5 h ie ru n te r .

D er V e rfa sse r s te ll t  e inen  h ak en fö rm ig  g ru p p ie r
te n  B a u k ö rp e r  au f den  sü d lich en  T eil des M ünster
p la tzes . D er ö stlich e , a lso  d e r v o n  d e r H irsch straß e  
w e it a b g e rü c k te  B au  is t  h o c h g e fü h r t (v ie rs töck ig ), der

su n g en  des M ü n ste rp la tzes  ein  V o rrü c k e n  d er S üd 
w an d  a n n ä h e rn d  b is zu  d er im  L ag ep lan  m it CD be- 
ze ichne ten  L in ie  (von  d er S ü d w esteck e  des M ünsters 
b is zu r H au sg ren ze  zw ischen den G ebäuden  M ünste r
p la tz  N r. 3 u. 4, vgl. L ag ep lan  A bb. 22 a u f  S. 45 u n ten ) 
w ü n sch en sw ert m achen , so e rg ib t sich, d aß  eine d o p 
p e lte  Zeile e iner e inzigen  v o rzuz iehen  sein w ird . M an 
e in ig te  sich sch ließ lich  au f die M einung, d aß  ein hom o
g en er B au k ü rp e r e in e r a llzu  au fg e lö s ten  G ru p p e  v o r 
zuziehen sei. D abei w äre  in d er F e s tse tz u n g  der 
G ebäudehöhen  u n d  d e r m öglichen  D u rch b lick e  a lle  n u r 
irg en d  d e n k b a re R ü c k s ic h t au f d a sM ü n ste r zu n eh m en .“

Abb. 3 (hierüber). B l i c k  a u s  d e r  V o g e l s c h a u  
a u f  d e n  S ü d t e i l  d e s  w e s t l i c h e n  M ü n s t e r 

p l a t z e s  m i t  d e r  v o r g e s c h l a g e n e n  B e b a u u n g .

Abb. 2—5. E in  e r s t e r  P r e i s  (3000 M.). 
K e n n w o r t :  „ Z w e i  P l ä t z e “ (I). 

V e r f a s s e r :  L.  u. E.  G e ß w e i n ,  
U n t e r n e h m u n g  f ü r  Hoch-  u nd  Ti e f ba u ,  

A r c h i t e k t u r b ü r o ,  Mi t a r b e i t e r :  Ar c h i t e k t  
A d o l f  S c h m i d t ,  A u g s b u r g .

an d e re , den  w es tlich en  T e il d es  M ü n ste rp la tzes  um 
fassende  T e il is t  n ie d r ig  (n u r 2 S to ck w erk e ) gehalten. 
D iese S te llu n g  des H a u p tb a u e s  e rre ic h t in  g lück licher 
W eise, d aß  d a s  K lem m ’sche  H au s  fa s t gänzlich  ver
s te c k t  w ird , d e r sü d lich e  M ü n s te rp la tz  e inen  k räftigen  
A bsch luß  e rh ä l t  u n d  e in  w irk u n g sv o lle r  S e itenb lick  auf 
d ie v e rk ü rz te  W e s tf ro n t d es  M ünste rs  offen  b leib t. Die 
W irk u n g  d ieses S e iten b lick e s  lä ß t sich d u rch  leichte 
S c h rä g s te llu n g  des A b sch lu ß b au es  s te ig e rn . D ie V er
b in d u n g  v on  M ü n s te r u n d  H a u p tb a u  d u rch  einen 
offenen  A rk a d e n b a u  d ü rf te  be i zw eckm äß igem  Zu
sam m en b rin g en  d e r  b e id en  en tb eh rlich  w erd en . Die
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s ta rk  ü b e rtr ie b e n e  A n o rd n u n g  v o n  A rk a d e n  is t zu b e a n 
stan d en . D as A b rü c k e n  des n ied rig en  B aues v on  der 
H irs c h s tra ß e  g ib t  d en  B lick  a u f  d en  T u rm  frei. Ob 
d e r  A b s ta n d  v o n  n u r  13 m v o n  d e r H ä u se rfro n t des 
süd lichen  M ü n s te rp la tzes  g e n ü g t, d ü rf te  v on  d e r E r 
w äg u n g  a b h ä n g ig  w erd en , ob eine  le ich te  Ü berschne i
du n g  des T u rm es e rw ü n sc h t is t  o d e r d a s  F re ih a lte n  
des T u rm es in  se in e r g an zen  E rsc h e in u n g  d en  V orzug  
v e rd ie n t. B eide  M ö g lichke iten  s in d  e rre ich b a r, ohne

2. D er E n tw u rf  „ B a r f ü ß e r  H o f “ von den  
D ip l.-Ing . E rn s t  S c h w a d e r e r  u n d  W a lte r  H  o ß  , 
S tu t tg a r t  (ein I. P re is). A bb. 6— 10 h ie ru n te r .

D er V e rfa sse r sc h lä g t e ine B eb au u n g  in  F o rm  
eines g esch lo ssen en  H ofes vor, d e r  n u r  a n  se iner Öff
nu n g  g eg en  d ie  H irs c h s tra ß e  e inen  seh r w irk u n g sv o llen  
B lick  au f die im p o san te  D ia g o n a la n s ich t des T u rm es 
fre ig ib t. Sehr g e lu n g en  is t  die A n o rd n u n g  d e r  G e
b ä u d e fü h ru n g  g eg en  d as  K lem m ’sche H au s  u n d  die

Abb. 9 (hierüber;. B l i c k  g e g e n  d e n  s ü d l i c h e n  
M ü n s t e r p l a t z  v o m  P u n k t  III d e s  L a g e p l a n e s  

(vgl. Abb. 2-2 auf Seite 45 unten).

Abbildungen 6—10.

E i n  e r s t e r  P r e i s  (3000 M.).

K e n n w o r t :  „ B a r f ü ß e r  H o f “.

Verfassser: E rnst S c h w a d e r e r  und W alter Ho ß ,  

Diplom-Ingenieure in Stuttgart.

d ie  G ru n d a u ffa ssu n g  w esen tlich  zu v e rä n d e rn . D ieses 
b e w u ß te  A b rü c k e n  des n ie d r ig e n  B au te ils  v o n  der 
H irs c h s tra ß e  a u s  ä s th e tisc h e n  G rü n d en  h a t  w e ite rh in  
zu r F o lg e , d a ß  d ie  h ie r  v o rg eseh en en  L äd en  n ich t 
w en ig  vom  S tr a ß e n v e rk e h r  a b g e rü c k t sind . Ob und  
w ie w e it e in  A u sg le ich  m öglich  o d e r zw eck m äß ig  is t, 
e rg ib t sich  e rs t, w en n  d ie  Z w eck b es tim m u n g  des B au es 
g e n a u e r  fe s tg e le g t is t. D ie sch lich te  a rc h ite k to n isc h e  
D u rch b ild u n g  d es  E n tw u rfe s  v e rd ie n t A n erk en n u n g .

S ch ließung  des sü d lich en  M ü n ste rp la tzes , w obei w ied e r 
e in  schöner B lick  au fs  M ü n s te r v o n  d e r H irsc h s tra ß e  
au s  e rz ie lt w ird . N ic h t gan z  so fre i is t  d e r  B lick  vo n  
d e r  K o p fse ite  d e r  B au g ru p p e  au s. F e in  em pfunden  
s ind  im  ü b rig e n  die H ö h en ab m essu n g en , w o b ei b eso n 
d e rs  d ie  n ied e re  H öhe  d e r  P a r t ie  am  M ü n ste rp la tz  
an g en eh m  b e rü h r t. D ie A rc h ite k tu r  d e r  P a r t ie  am  
M ü n ste rp la tz  m uß  a ls  b eso n d ers  g e lu n g en  b eze ich n e t 
w erd en , w äh re n d  d ie  A n sich ten  g eg en  d ie  H irsch -

21. Januar 1925. 43



s tra ß e  u n d  d ie  W e sta n s ic h t noch  e tw as  
m u ten . E ine  m äß ige  V e rb re ite ru n g  an  
S traße, w o d u rch  d ie  a llzu  än g stlich e  
S tra ß e n fro n te n  v erm ieden  
w ü rd e , w ä re  e rw ü n sch t.

3. E n tw u rf  „ U l r i c h  
E n s i n g e r “ v o n  A rch.
G. v. T  e u f f e 1, P ro f. a . d.
T echn . H ochschu le , K a r ls 
ruhe  i B. (ein I. P re is).
A bb. 11 -  15 h ie ru n te r .

D er V e rfa sse r sch ließ t 
den  M ü n s te rp la tz  d u rch  
zw ei k la re  ziem lich  re c h t
w in k lig  zu e in an d e r g e 
s te ll te  B au k ö rp e r ab. D urch  
d as  w eite  Z u rü ck rü ck en  des 
B a u k ö rp e rs  B w ird  eine 
g u te  Ü b ersch n e id u n g  des 
M ünste rtu rm s e rz ie lt ;  es 
e n ts te h t a b e r  a n  d e r H irsch 
s tra ß e  ein g ro ß e r  P la tz , fü r 
d en  k e in  B edürfn is v o rlieg t.

tro c k e n  a n 
d e r H irsch - 

P a ra l le l i tä t  der

e rre ic h t a b e r  d u rc h  se ine  A n o rd n u n g , d ie  m eh r k u lissen 
a r t ig  a ls  p la tz b ild e n d  a u fg e b a u t is t, d aß  der T u rm  sehr 
re izv o lle  E n tw ick lu n g sp h asen  beim  G an g  d u rch  die

H irs c h s tra ß e  d u rchm ach t, 
v o n  d en en  w oh l d ie  s tä rk s te  
jen e  beim  B lick  d u rch  die 
L ü ck e  d e r  be iden  B au
k ö rp e r  is t. D ie H öhenver
h ä ltn is se  d er B aukörper 
s ind  an g em essen , die A rchi
te k tu r  is t  a n sp rech en d ; gu t 
w irk t  au ch  d ie  einfache 
A rc h ite k tu r  am  M ünster
p la tz . N ich t ganz  gelöst 
e rs c h e in t d e r  B lick vom 
M ü n ste rp la tz  au fs  Klemm- 
sch e  H au s, w o m ehr 
G esch lo ssen h e it e rw ünscht 
w äre .

E s fo lgen  d ie  II. P reise:
4. E n tw u rf  „ M a t t h i a s  

B ö b l i n g e r “ von  Heinz 
W  e t  z e 1, S tu t tg a r t  (ein H.

V e r f a s s e r " ff” ! " p  P ? *  * (3°°Ü M)> „ U l r i c h  E n s i n g e r « .. G- v- T e u f f e l ,  P r o f e s s o r  an  de r  T e c h n i s c h e n  H o c h s c h u l e  K a r l s r u h e  i. B.
A h h - i  i E r V U f r r . g e n  Z “  C l e n  A  b  b  ‘ 1 d  u  U g  e  11 a  “  f  n e b e n s t e h e n d e r  S e i t e .
Abbildungen 16-21. E i  n zw  e i  t e r P r e i s (1500 M ,. K e n n w o r t :  „ M a t t h i a s  B ö b l i n g e r “. 

er assei. Architekt Heinrich W e t z e l ,  Regierungsbaumeister in Stuttgart.
D e rV o rb a u C  is t w enig  m o tiv ie r t ; es w äre  e rw ü n sc h t 
w en n  sich  s t a t t  d esse lben  d as  H aus A w e ite r  v o r  
d as  K lem m ’sche H aus sch ieben  w ürde . D er V erfasse r

44

Preis). A bb. 16 — 21 a u f  n e b e n s te h e n d e r  S eite .
D er V e rfa sse r  le g t  d en  H a u p tw e rt in seinem  E n t

w u rf d a ra u f , d a s  L och  d es  sü d lich en  M ünsterp la tzes
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Abb. 16 u. 17 (hierüber). E n tw u r f:  „ M a tth ia s  B ö b lin g e r “.

Abb. 22. L a g e p la n  d e s  j e t z i g e n  Z u s ta n d e s . Abb. 18—21 (hierüber). E n t wu r f :  „ Ma t t h i a s  B ö b lin g e r“.
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zuzudecken . E r  lä ß t den  B lick  v on  d e r H irsch s traß e  
a u s  au f den  T u rm  m it P o r ta l  fre i u n d  sc h a ff t e inen 
g u te n  A bsch luß  des M ü n ste rp la tzes n ach  S üden  d u rch  
n ahes A u frü ck en  d e r  G eb äu d eg ru p p e  a n  d ie  S ü d w es t

ecke  des M ünsters . D ie A rc h ite k tu r  d e r G ebäude  is t 
dem  C h a ra k te r  d e r  S ta d t g u t  a n g e p a ß t, jed o ch  is t die 
W ir tsc h a f tl ic h k e it d e rse lb en  d u rch  ih re  S te llu n g  te il
w eise  au f T e rra s se n  b e e in trä c h tig t . —  (Schluß  folgt.)

Einiges über materialgerechten Holzbau.
Von Prof. Dr. H. S e i p  p , E rfurt.

ie übliche B egriffserklärung für W  e r k -  
s t e i n  pflegt natürliche B austeine von jeder 
A rt Bearbeitungsw eise und V erwendung 
(manchmal auch m it Ausschluß der Bruch
steine) zu umfassen. Die Bezeichnung

_____________W e r k h o l z  w ird gewöhnlich auf Möbel-
und Geräteholz beschränkt. Wie alle übrigen baulichen 
W erkstoffe, so haben auch die Hölzer ihr eigenartiges Ge
präge, das sie als solche auf den ersten Blick erkennen 
läßt. Und doch w äre ein ganzes V erzeichnis von E igen
schaften nötig, um dieses Gepräge vollständig in W orten 
zu erschöpfen. Ja , es blieben bei der Beschreibung und 
Aufzählung von Merkmalen leicht noch immer Lücken, die 
man in Gedanken auszufüllen hätte, oder es fehlten Merk
male, die sich, als nicht gleichwesentlich m it den übrigen, 
beim gewöhnlichen, oberflächlichen Anblick überhaupt v e r
bergen. N icht anders verhält es sich ja  auch m it den 
übrigen W erkstoffen. Wie bei den W erksteinen, so w erden 
wir auch bei den Hölzern „M aterialcharakter“ und 
„M aterialstim mung“ zu unterscheiden haben, wennschon 
beide bei den verschiedenen H olzarten w eit w eniger U nter
schiede aufweisen mögen, als z. B. bei den verschiedenen 
Bausteinsorten*). W ährend beide: M aterialcharakter und 
M aterialstimmung, besonders aber die hauptsächlich durch 
die M annigfaltigkeit von Farbgebung und Zeichnung be
dingten Stimm ungswerte, bei den  natürlichen Bausteinen 
schier ins Unbegrenzte sich entfalten, sind sie bei den ver
schiedenen Holzarten in ziemlich enge Grenzen ein
geschlossen, so daß man fast von e i n e r  Holzfarbe und 
von e i n e r  H olzm aterialstim m ung sprechen könnte. „Holz
farbe“ wäre dann der ste ts eigentüm lich gedämpfte, 
zwischen Hellgelb, auch W eiß, und dunklem  B raun sich 
bewegende Holzton — abgesehen vom R ot und Schwarz 
m ancher ausländischen Hölzer. Selbstverständlich is t hier 
nur von dem E indruck der H olzarten in ihrer natürlichen 
Beschaffenheit die Rede, d. h. im angeschnittenen, nicht 
etw a polierten Zustand, ohne künstliche Farbgebung, die 
natürlich — auch bei n ich t gerade m ißbräuchlicher V er
w endung — die äußere E rscheinung sehr erheblich zu 
ändern verm ag. Dennoch g ib t es auch bei den Hölzern, 
wennschon durchw eg feinere, A bstufungen der gesam ten 
Erscheinungsweise, die aus dem, was M aterialcharakter 
und was M aterialstim mung genannt w orden w ar, schwer 
trennbar, sich zusam mensetzt. Ein kurzer Hinweis auf 
einige Beispiele m ag genügen. Denn auch hier g ilt das 
F au st’sche W ort: „W enn ih r’s n icht fühlt, ihr w erdet’s nicht 
e rja g e n . . . “ und es handelt sich hier dazu um oft schwer 
in W orte zu fassende Eindrücke.

Bei den L a u b h ö l z e r n  lassen sie sich öfters als 
A usdruck des K raftvollen, D auerhaften begreifen, der sich 
beim E i c h e n h o l z  fast zu dem des W uchtigen, U nver
wüstlichen steigert. Dazu kom m t noch die eindrucksvolle 
W irkung des ernsten, ruhigen, satten  Brauns dieses Holzes. 
N icht immer werden von Hölzern so ausgesprochene 
Empfindungen ausgelöst w ie eben gerade hier. Andere 
Laubhölzer: L i n d e ,  P a p p e l ,  nähern  sich in ihrer E r
scheinungsweise mehr den in jener H insicht leichter ge
arte ten  N a d e l h ö l z e r n :  F i c h t e ,  K i e f e r ,  T a n n e .  
Auch das B i r k e n h o l z  gehört hierhin, dem infolge 
seines zarten  Seidenglanzes ein Anflug von Eleganz an 
haftet, der auch dem E i c h e n h o l z  ,aus derselben Ur
sache, jedoch durch seinen w eniger feinen und zarten  A uf
bau beeinträchtigt, nicht abgeht. Dem dichten, kom pakten 
W e i ß b u c h e n h o l z  trau t man, auch ohne vo r
genommene Prüfung, ein höheres Maß von Festigkeits
eigenschaften zu als m anchen anderen Laubhölzem ; ebenso 
unter den Nadelhölzern dem L ä r c h e n h o l z .

Die Bearbeitung, Form ung und V erw endung der v e r
schiedenen Hölzer muß nun im Einklang m it solchem v er
schiedenen äußerlichen V erhalten und natürlich  auch unter 
Berücksichtigung der „inneren“, will sagen, n ich t dem 
bloßen A ugenschein ohne w eiteres sich darbietenden 
Eigenschaften: F estigkeit und E lastiz itä t (Zug- und D ruck
festigkeit in der B aum achsenrichtung und quer dazu, Spalt-

») S ie h e  d es  V e r fa s s e rs  A u fsa tz  : „ Ü b e r  m a t e r i a l g e r e c h t e  
V e r w e n d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  B a u s t e i n e “  i n  H e f t  9 u n d  10 
1922 d e r  „ N e u d e u ts c h e n  B a u z tg .“ D o r t  is t  v o rg e s c h la g e n ,  d e n  T e i l  d e s  
M a te r ia lc h a r a k te r s  o d e r  d e r  M a te r ia lw irk u o g ,  d e r  v o rw ie g e n d  v o n  F a r b e  
u n d  Z e ic h n u n g  a b h ä n g t  u n d  im  B e s c h a u e r ,  z. B . b e i  M a rm o r, d ie  E m p f in 
d u n g e n  d e s  H e i te r e n ,  E r n s te n ,  D ü s te re n  u s w . a u s lö s t ,  a b s o n d e r n d  a ls  
,M a te r ia ls t im m u n g “ z u  b e z e ic h n e n .  —

festigkeit, Z ähigkeit und Sprödigkeit) erfolgen. Geschieht 
das nicht, so ist, auch bei künstlerischster und kunst
vollster B ehandlung ein Dissonanz in der Erscheinung des 
Erzeugnisses vorhanden. Sie w ird oft genug nur fein
sinnigen Erzeugern oder B eschauern fühlbar werden. Aber 
sie is t da als Folge des bei keinem W erkstoff ungestraft 
verletzbaren  Gesetzes der M aterialgerechtigkeit. Im Ein
zelnen w äre demgem äß etw a Folgendes hervorzuheben. Zu
nächst, daß die A u s w a h l  der Holzart, wenn es sich bei
spielsweise um Ausbau- und Möbelholz handelt, sich stets 
nach dem besonderen V erw endungszw eck zu richten, 
diesem sich unterzuordnen hat, und daß nicht äußerliche, 
ireleitende Gründe, wie besondere Liebhabereien, Ge
schm acks-Idiosynkrasien, etw aige A bsicht, eine besondere, 
jedoch dem Zwecke unangem essene W irkung hervorzu
bringen usw., verleiten  dürfen, von der naturgebotenen 
Forderung abzuweichen. Z. B. w ären für Räume, die 
ernster A rbeit gew idm et sind oder aus bestim m ten Gründen 
eine ruhige, ernste, vielleicht feierliche Stimmung ver
langen, • heiterstim m ige L icht- und Leichthölzer nicht am 
P latze und um gekehrt für Räum e heiterer, fröhlicher Ge- 
seligkeit n ich t dunklere, w uchtige, die Stimmung be
lastende Schwerhölzer. Is t nun aber auch der aus
gesprochenen Forderung  rich tiger H o l z a u s w a h l  ge
nügt, so w ird doch erst dann der volle E inklang mit dem 
C harak te r des R aum es und überhaupt eine ästhetisch 
durchaus befriedigende W irkung  erzielt werden, wenn 
gleichzeitig auch die F o r m g e b u n g  der jeweiligen Holz
n a tu r angepaßt ist. Also: n ich t allzu leichte, spielerische 
Form en im ersten , n ich t allzuschw ere, das Empfinden be
lastende Form en im zweiten Falle der beiden erwähnten 
gegensätzlichen W irkungsabsichten! „Einklang zwischen 
Form gebung und E igenart der H ölzer“ heiß t die unerläß
liche Regel für die künstlerische Holzverwertung! Damit 
ist natürlich  nicht etw a gesagt, daß j e d e  H olzart i h r e  
e i g e n e n  Form en haben müsse. Ich bin zwar der An
sicht, daß unsere heutige Holz- (überhaupt Werkstoff-) 
form ungskultur noch w eiterer Entw icklung fähig und 
bedürftig  ist. Ich halte sie für ein noch n ich t vollbestelltes, 
noch nich t volltragendes Land — das is t ja  eigentlich der 
vorw ärts weisende Sinn dieser Betrachtungen!

Aber unereichbare Ziele soll man sich nicht erst 
stecken, d. h. h ier solche, die jenseits der Übersetzbarkeit 
eines theoretisch vielleicht D enkbaren in einer doch not
w endig w illkürbehafteten, unsicheren W irklichkeit liegen. 
Im vorliegenden Falle muß und w ird es, wenn die Form
kunst nicht, wie ein springender Fisch, ihr angestammtes, 
sicheres E lem ent verlassen will, genügen, die

1. von konstruk tivem  Bedürfnis und statischer Funk
tion  der Holzgebilde ausgehenden,

2. aus zw angloser Form ungsm öglichkeit erwachsenen,
3. durch gu te  T rad ition  und m eisterschaftliches Fein

gefühl legitim ierten
a l l g e m e i n e n  Holzformen d e r  v e r s c h i e d e n e n  
H o l z n a t u r  g e m ä ß  l e i c h t  a b z u w a n d e l n ,  d. h. 
nach Bedarf sie kräftiger, schw erer oder leichter, zier
licher, schärfer, gerundeter usw. zu gestalten. Darüber 
hinaus kann  auch der feinfühligste H olzkünstler nicht ge
langen. E inzelrezepte g ib t es aber hier nicht. Freilich: die 
so verw erteten  Holzformen m üssen eben auch von Haus 
aus selbst den M aterialgesetzen gehorchen, also die vorher 
ausgesprochenen Bedingungen 1 und 2 erfüllen. Eine 
scharfe Prüfung  daraufh in  is t geboten. Ausgeschlossen vom 
H olzform engebiete sollte von vornherein an 'zu sam m en
gesetzten  Form en Alles sein, w as dem Steinbau entlehnt 
und gefühlsstum pf und sorglos auf das so ganz andersartige 
M aterial ohne w eiteres übertragen  w orden war — über
tragen  in einer Zeit, wo man glaubte, jede Haus- oder 
Zim mertür m üsse notw endig eine (Steinformen-)Ver- 
dachung, jdes B üfett oder jeder Schrank müsse sein Paar 
doiischer oder jonischer (unverändert kopierter) Säulen 
— aus E ichen- oder sonstigem  Holz! — haben. Auch die 
spätrenaissflncistische oder barocke V olute, ein  an sich 
schon schw ächlich geborenes Kind*) und m it der Holz
stru k tu r schw er vereinbar, spukte  damals zu nichts
sagender V erw endung, z. B. an der H interw and von 
Büfetts, in den K öpfen der T ischler. Gar nicht zu reden

*) U r s p r ü n g lic h  e in , f e d e r n d e  T r a g w irk u n g  s y m b o l is ie re n d e s  K u n s t
fo rm e n g e b i ld e ,  is t  d ie  V o lu te  d a ,  w o  n ic h ts  z u  t r a g e n  o d e r  z u  ü b e rtra g e n  
w a r ,  o f t  zu  e in e r  l e e r e n  F o r m e n s p ie le re i  g e w o rd e n . —
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von den w ahnw itzigen V ergew altigungen, die der selige 
Jugendstil z. B. am R ahm enw erk von verglasten  Laden- 
ttiien, von Schaufenstern usw. dem Holz zum utete. Über 
die V erirrungen auf diesem  G ebiete könnte man ein ganzes 
Buch schreiben. Genug davon hier! Am treuesten  is t der 
Holznatur noch der form enbegabte Aufbau geblieben, so
weit seine Gebilde äußerlich sichtbar auftre ten  — ohne be
sonderes eigenes V erdienst der A rchitekten. Denn hier, 
wo sich w irkliche konstruk tive  und statische Leistungen 
auswirken, zügelten diese, dem A rchitekten  vielleicht 
manchmal unbew ußt, seine Phantasie, und hohles, nach
ahmendes Scheinwesen konnte da n ich t so leicht auf- 
kommen. Es muß aber bem erkt werden, daß es auch ge
wisse Holz e i n  z e 1 form en gibt, die m it bestim m ten Stein
einzelformen im W esentlichen übereinstim m en oder ihnen 
nahe kommen, ohne daß sie zu den verw erflichen nach
ahmenden Form engebilden gehörten. Es sind dies solche 
Formenelemente, deren  E ntstehung  und A usbildung auf die 
gleichen statischen K räftew irkungen und dam it auch auf 
dasselbe formale Bedürfnis im Holz- wie im Steinbau zu
rückzuführen sind, die also do rt w ie hier auftreten  können 
und eben w egen der G leichartigkeit ihrer Entstehungs- 
bedingungen naturgem äß im W esentlichen auch überein
stimmende G estaltung zeigen müssen. Gemeint sind ge
wisse einfache abschließende, trennende und überleitende 
Glieder usw., krönende oder tragende Profile, gewöhnlich 
ausgebildet und bekann t als H ohlkehle und Sima, V iertel
stab und K arnies. Auf sie soll im Zusamm enhang mit dem 
nun folgenden näheren E ingehen auf die oben unter 1 
und 2 ausgesprochenen H olzgestaltungsbedingungen noch 
zurückgekom men werden.

Es gibt ein W esensm erkm al, einen C harakterw ert, der, 
allen Hölzern gemeinsam , aber allerdings ungleich auf
tretend, für ihre E rscheinung aber doch so entscheidend ist, 
daß er, wo k onstruk tive  V erw endung, technische Behand
lung und G estaltung in F rage kommen, alle anderen W erte 
überwiegt, die H olznatur gegenüber der W esensart, z. B., 
der W erksteine am schärfsten  hervortre ten  läß t und das 
Holz zu einem vorw iegend zug-, biegungs- und auch kn ick 
festen M aterial stem pelt. Es is t der eigenartige, auf der 
Häufung seiner langgestreck ten , röhrenförm igen Zellgebilde 
(der T racheiden und Gefäße, auch Prosenchym zellen) be
ruhende F  a s e r b a u  des Holzes, seine w esentlich sehnige 
Beschaffenheit, lineare S truk tu r, die allerdings — wie 
schon angedeutet —  bei den verschiedenen H olzarten mit 
ungleicher D eutlichkeit —■ vereinzelt sogar bis zum V er
schwinden —  au ftritt. Die annähernd parallel zur Achse 
des Baumstammes, genauer nach dessen K opfende etwas 
konisch verlaufenden H olzfasern erm öglichen und be
günstigen die Spaltung in dieser seiner Längsrichtung, wo
bei Trennungsflächen durch irgendwelche Sehnen oder 
D urchmesser des S tam m querschnitts entstehen können: 
Sehnen- und H albm esserschnitte. Quer zur A chsenrichtung 
des Stammes zeigt das Holz ein ganz anderes V erhalten 
Die T rennung in diesem Sinne ist bekanntlich w eit schwie
riger. Aber in rad ialer Q uerschnittsrichtung besteh t nach 
allen Seiten hin w ieder völlige G leichartigkeit, sow eit nicht 
Kern- und Splintholz einen U nterschied bedingen. Jeder 
Baumstamm ist also ein Gebilde, an dem nach zwei v er
schiedenen R ichtungen hin, rechtw inklig  zueinander, durch 
den ganzen Stam m  zwei ganz verschiedene K ohäsions
äußerungen zu unterscheiden sind: S paltbarkeit und Un- 
spaltigkeit, wozu noch die größere Zug- (und auch Druck-) 
festigkeit in der Faserrichtung, aber w eit größere Scher
festigkeit rechtw inklig  dazu tr itt. Bei den Bausteinen da
gegen g ib t es — abgesehen von ausgesprochen lagerhaften, 
spaltigen — im W esentlichen n u r  e i n e  n a c h  a l l e n  
R i c h t u n g e n  hin gleiche K ohäsionsäußerung. Es sind 
annähernd durchw eg gleichm äßige W erkstoffgebilde, ein 
Gegensatz, der für Bearbeitungsm öglichkeit, Form ung und 
V erwendung der aus beiden W erkstoffen herzustellenden 
K onstruktions- und  F orm stücke von der größten  Be
deutung sein muß.

F erner tneten die H ölzer nach ihrem natürlichen V or
kommen, eben im gew achsenen Baumstamm , bereits eine 
erste, bestim m t begrenzte  und g esta lte te  f e r t i g e  R o h 
f o r m  für die V erw endung dar, die durch entsprechende 
B earbeitung n u r gebrauchsfähig  um gestalte t zu w erden 
braucht. Als nächste  Form gebilde entstehen dabei der 
länglich prism atisch zugehauene B a l k e n  und das läng
lich flachprism atische B r e t t .  D ie B austeine dagegen 
kommen in  der N atu r ohne w iederkehrende bestim m te Be
grenzung nach irgendeiner R ichtung, völlig formlos, vor, 
und m üssen von G rund aus auch die e r s t e  Rohform 
durch B earbeitung e rs t erhalten. Diese ist dann der pris
matisch gesta lte te  W erkstein , das gewöhnliche Element 
aller M auerkonstruktionen, oder es sind prism atische 
Blöcke als A usgangsform  für die verschiedenartigsten

Form stücke. Zuletzt erfolgt die z i e r h a f t e  Form gebung. 
Es h a t sich dam it zunächst folgende Übersicht ergeben:

G a ttu n g e n  d e r  W e rk s to ff -F o rm e n fü r  H ö lz e r fü r  n a tü r l ic h e  B a u s te in e

1 . N a tü r l ic h -g e g e b .  R o h fo rm
d e r  a n n ä h . 

z y lin d r is c h e  
B a u m sta m m

k e in e  v o rh a n d e n

2

d u rc h  B e a r b e i tu n g  g e w o n n . 
V e rw e n d u n g s -  (K o n s tru k 
tio n s-  o d e r  G e s ta l tu n g s - )  

fo rm  I  0

B a lk e n -
u n d

B re ttfo rm

a). g e w ö h n l ic h e r  G rö ß e :  
M a u e rs te in e  a l l e r  A rt, B ru c h 

s te in e , Q u a d e r ;
b ) g rö ß e re n  A u s m a ß e s :  
G e w ä n -ie -  u. S tu rz s tü c k e ,

A r c h it r a v e  usw .

3 V erv v e n d u n g sfo rm  I I  0 Z ie r-  u n d  K u n s tfo rm e n  v e rs c h . A r t

Die gleiche Rolle wie der Mauerstein als Elem ent aller 
gewöhnlichen M auerkonstruktionen (Mauern, Bogen und 
Gewölbe) spielen der Holzbalken und das B rett als E le
mente der H olzkonstruktionen, jener in einförmiger V er
wendung im Blockbau, als D eckentrag-Elem ent sowie als 
Ständer, Riegel und Strebe im Holzfachwerkbau und end
lich als selbständige, freie, schlichte (unverzierte) Stütze. 
Das B rett tr it t  als H olzkonstruktionselem ent in V er
wendung zu Verkleidungs-, Dacheindeckungs- und Belags
zwecken, im V erandenbau usw. auf. Soweit schon bedingen 
also die erw ähnten strukturellen U nterschiede und Gegen
sätze zwischen den beiden W erkstoffen Stein und Holz die 
verschiedenartige Form gebung I 0  und die V erwendung 
beider. Sie spielen aber ebenso eine ursächliche und be
dingende Rolle — oder sollten sie doch durchaus spielen — 
bei der feineren Holz- und Steinformung, bei der Ableitung, 
Entw icklung und A usgestaltung der eigentlichen Zier- und 
Kunstform en. Es können hier nur einige Beispiele heraus
gegriffen werden. Zunächst: S t ü t z e n f o r m e n .

Die vollendetste Steinstützenform  bei beschränkter bis 
mäßiger Höhe oder Länge, die das A uftreten von K nick
momenten ausschließt, is t w egen der gew ährleisteten 
durchaus gleichmäßigen D r u c k  Verteilung in den Quer
schnitten die annähernd zylindrische, nach oben hin sich 
etw as verjüngende Form  (dorische Säule). Das gleiche gilt 
auch noch von der k u r z e n  H o l z s t ü t z e ,  also der 
natürlichen Stammrohform. Bei größerer Länge der an
nähernd zylindrischen Steinsäule is t die m it sanfter 
Schwellung in Schaftm itte versehene die vollkommenere 
Form ; doch fällt hier schon die gleichmäßige Spannungs
verteilung über die Q uerschnitte fort. Sie w ird auf ein 
möglichst großes R andgebiet gelenkt (oder ihr A uftreten 
dort w ird wenigstens ermöglicht) bei den fast stets 
schlanken Holzstützen m it quadratischem  (oder auch ach t
eckigen) Q uerschnitt, die in der Mitte (oder ein wenig 
tiefer) eine k räftige V erstärkung m it stetiger Abnahme 
nach den Enden hin fordern. Es kom m t so die dekorativ  
m annigfach wechselnd ausgeführte Stütze zustande, die im 
G ebirgshäuser- und auch wohl z. T. im Villenbau üblich 
und verbreite t ist. An die beiden S tützenenden schließt 
sich ein dem Gefühl erhöhter Sicherheit der Lastaufnahm e 
und -Übertragung entsprechendes Kopf- bzw. Fußstück  von 
gleichfalls quadratischem  Q uerschnitt an. Der Übergang 
wird durch W ulst oder Doppelwulst (Band oder Doppel
band) verm ittelt. Die (M indest-)Hauptquermaße der stets 
einstückigen Stützen könnten vielleicht rechnerisch an
nähernd festgelegt werden, die Abwägung der H öhen
abmessungen der genannten Glieder aber müßte allerdings 
dem Feingefühl des Entw erfenden überlassen bleiben. Die 
H erstellung der Holzstütze nach der h ier gegebenen kon
struk tiv  formalen Entw icklung führt — nebenbei be
m erkt — ganz von  selbst auch noch eine rein zeichnerisch 
dekorative W irkung herbei. Es erscheint nämlich als 
Schnittbild der Jahresringe in der Gegend der S tützen
schwellung ein höchst reizvolles Doppelsystem  von 
Hyperbeln oder verw andten K urven.

Bis dahin und insbesondere in betreff der zierförm igen 
S tützengestaltung blieb noch die m itentscheidende, schw er
wiegende F rage unbeantw ortet, ob und wie w eit jene m it 
dem Faserbau des Holzes verträg lich  ist, wie w eit über
haupt dessen Form fähigkeit zwanglos und schadenfrei 
reich t (G estaltungsbedingung 2). Jeder n i c h t  in der R ich
tung der HolzfaiSem geführte Schnitt bew irk t streng  ge
nommen für diese eine A rt V erw undung oder D efekt und 
es kann  also, will man n ich t - auf jede über die nack te  
Balken- oder B rettform  des Holzes hinausgehende Form ung 
überhaupt verzichten, nu r darauf ankomm en, den F aser
eingriff so gering w ie möglich zu halten, oder seinen N ach
teil, eben durch g e e i g n e t e  S c h n i t t f ü h r u n g ,  un
w irksam  zu m achen und auszugleichen. Dies is t aber leicht 
dort möglich, wo allseitig hinreichend Holz ansteh t, das 
durch M itbeteiligung an dem Zusam m enhalt der Fasern  
durch deren seitliche H aftung an N achbarfasern diesen Zu-
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sam m enhalt genügend verbürgt. Bei B rettausschnitten  
(seitlich oder im Brettinnern) ist diese G egebenheit am 
geringsten, da der H alt der stehenbleibenden Holzteile 
hier eben nur von den wenig zahlreichen Fasern  abhängt, 
zu deren R ichtung quer der A usschnitt vollzogen ist. 
W eitere haftungverm ittelnde und -übertragende Holz
mengen fehlen eben an den B reitseiten des B rettes. Bei 
A usschnitten aus der Balkenform sind sie vorhanden und 
außerdem  erhöht schon die größere Holz s t ä r k e  an sich 
hier die Sicherheit der H aftung entsprechend. Bei deko
rativen B rettausschnitten  (und .B rettausschnitten über
haupt) bleibt also nichts übrig, als sie m ö g l i c h s t  
w e n i g  t i e f  q u e r  z u r  F a s e r  u n d  d a s  S t e h e n 
b l e i b e n d e  m ö g l i c h s t  l a n g g e d e h n t  i n  d e r  
F a s e r r i c h t u n g  zu gestalten, letztes aus Gründen 
möglichster Kohäsionserhöhung. Bei der H erstellung der 
Stützenzierform en erleiden also die notw endigen Eingriffe 
in das Fasergefüge des Holzes, wenn sie n ich t gerade m aß
los vorgenom men werden, keine Bedenken. Die a l l 
m ä h l i c h  nach S tützenm itte hin w achsende V erstärkung 
und auch die R undung der W ulste — bei deren H er
stellung schon ein etwas s tä rkerer W iderstand zu über
winden is t — kann  zwang- und schadenlos erfolgen, so 
daß die obige Bedingung (Nr. 2) erfüllt ist. Auch die
sonstigen üblichen Zierverfahren, wie z. B. das A us
stemmen und Ausstechen übereck-quadratischer oder 
sonstiger V ertiefungen für Holzstützen sind zwang- und 
schadenlos anw endbar. Überhaupt g ilt dies ganz allgemein 
für Hölzer von w esentlicher Balken-, ja  selbst Brettform , 
sow eit die H erstellung der Ziergebilde zunächst mittels 
der üblichen H olzbearbeitungswerkzeuge: der Holzmeißel 
(Stemmeisen, Stechbeitel, Flacheisen usw.) sowie des Kerb- 
schnittm essers erfolgen kann, bei deren V erw endung der 
Eingriff ja  m eist auf eine n u r  g e r i n g e  T i e f e  be
schränkt bleibt. D ahin gehören die verschiedenartigen 
F l a o h s e h n i t t b ä n d e r .  Der flache K erbschnitt, dessen 
Ziereinzelheiten gewöhnlich gleichfalls m it haftungsichern
der Holzumgrenzung und -Umgebung verbunden sind, ist 
so rech t eigentlich die naturgew iesene Holz-Ziertechnik, die 
aber natürlich andere Schm uckverfahren keineswegs aus
schließen soll.

Vermischtes.
Das Reichsehrenm al für die deutschen Kriegsopfer.

Der G edanke eines R eichsehrenm als für unsere im W elt
kriege gefallenen B rüder beschäftig t seit längerem  die 
Öffentlichkeit. Nachdem in unserer Zeitschrift bereits 
m ehrfach die F rage  dieses E hrenm als e rö rte rt w urde 
und auch andere Zeitschriften sich m it ih r befaß t haben, 
w endet sich je tz t als einer der großen Fachverbände, 
dessen Mitglieder an der Lösung m itzuw irken berufen 
sind, der „Bund D eutscher A rchitek ten“, m it einer E i n 
g a b e  a n  d e n  R e i c h s p r ä s i d e n t e n  und den 
Reichsm inister des Innern, um die ganze B edeutung der 
Aufgabe von seinem Standpunkte  ins rechte L icht zu 
rücken, die A ufm erksam keit der Spitzen des Reiches 
auf sie zu lenken und um vorzuschlagen, in welcher 
Weise vorgegangen w erden m üßte, dam it eine w ahrhaft 
befriedigende L ösung gefunden wird.

Z unächst w ird  in dieser E ingabe d i e  A u f g a b e  
dahin form uliert, daß es sich darum  handele, den ge
fallenen Helden des W eltkrieges ein Ehrenm al zu er
richten, das in  künstlerisch erhebender und der W ürde 
des deutschen Reiches en tsprechender W eise das A n
denken an die große Zahl der Gefallenen und die E r
innerung an  die heldenm ütigen W agnisse unseres Heeres 
w achhalten und ein Sinnbild der Hoffnung auf D eutsch
lands E rneuerung und W iederaufbau sein müßte.

Ein solches gigantisches W erk könne nur entstehen, 
wenn alle K reise des V olkes sich an seiner A usgestaltung 
und an der V erw irklichung seiner G rundgedanken über
haup t beteiligen. Die durchgereifte und klare  H e r a u s 
a r b e i t u n g  d i e s e r  G r u n d g e d a n k e n ,  wie sie 
in der erw ähnten Form ulierung nur ganz allgem ein an 
gedeute t sind, w ird als die Aufgabe bezeichnet, die bei 
der Schaffung des Denkmals zuerst zu lösen sei.

Sodann w ird die F  ra  g  e n a c h  d e r  b e s o n d e r e n 
A r t  d i e s e s  D e n k m a l s  aufgew orfen (für die ja 
m ancherlei V orschläge schon gem acht w urden) und be
tont, daß es m öglichst alle V olksgenossen ohne R ücksicht 
auf ihre E instellung in politischer oder religiöser Be
ziehung ans Herz packen, zu ihnen im Sinne der G rund
gedanken, die es verkörpern  soll, sprechen und deshalb 
selbstverständlich  dem H ader aller politischen P arteien  
von vorneherein en trück t sein müsse.

Auch die F r a g e  d e s  S t a n d o r t e s  lasse sich nur 
vom allgemein künstlerischen S tandpunkt aus lösen. — Die 
allgemeine Auffassung der künstlerisch beteiligten Kreise

Die oben geschilderte Holzstütze, obschon ohne be
sondere E inschränkung  aus der vorhandenen K räfte
w irkung entw ickelt, w ird sich demnach nur m ehr als Glied 
räum lich und lastlich beschränkter T ragkonstruktionen, 
also z. B. zur Stützung von leichten H olzveranden und 
-galerien, eignen. In  Fällen gesteigerte  T ragforderung 
und im Zusam m enhang m it ausgedehnteren, verantw or
tungsvolleren K onstruk tionen  w ird das Auge bei jener 
Stütze den A usdruck eines innigeren, sicheren Verbandes 
m it dem übrigen A ufbau verm issen. Dieses Bedürfnis 
w ird befriedigt durch einen zweiten, dem Holzbau eigen
tüm lichen und nur bei ihm vorkom m enden Stützentyp. Es 
ist die am K opfende m it K naggen oder K opfbändern, auch 
Sattelholz, versehene H olzstütze, am einfachsten quadrati
schen Q uerschnitts. Diese m it der eigentlichen durch
laufenden Stütze ein konstruk tiv  und dam it auch formal 
untrennbares Ganze bildenden Teile, die gleichzeitig die 
V ergrößerung der S tützw eite des gestü tzten  Tragbalkens 
ermöglichen, bringen in überzeugendster W eise die Last
übertragung und gesicherte Stellung der Stütze zum Aus
druck. Wo über die, bei untergeordneten  Räumen oft 
belassene, nack te  K onstruktionsform  hinausgegangen wird, 
erhalten K nagge und K opfbänder nach außen hin eine 
s c h w a c h e  Aushöhlung bzw. f l a c h e  A uschnitte und 
auch das Sattelholz w ird angem essen einfach zierhaft 
profiliert. Den durch die K opfbänder oder K naggen etwas 
unterhalb  H öhenm itte der G esam tstütze verlegten  Knick- 
m om enten entsprechend, is t hier eine sanfte Schwellung 
angezeigt. Sie w ird, besonders w irkungsvoll, oben und 
unten  abgegrenzt durch m aßvolle Einschnürungen, die den 
A usdruck der T ragfäh igkeit ungem ein erhöhen und durch 
die gleichzeitig sowohl der obere als der untere Stützen
teil als Kopf- und F ußstück  gekennzeichnet und betont 
wird. Die W irkung solcher (auch bei sonst glatt-zylindri
schen Geländer- und B rüstungspfosten verw ertbaren) Ein
schnürungen ist, obschon sie sogar m it örtlichen Quer
schnittsverm inderungen verbunden sind, eine suggestiv 
erstaunliche. Es ist, als ob durch sie eine kraftvolle 
Zusam m enfassung der H olzfasern zu vers tä rk te r Trag- 
w iikung erzielt w ürde. Und nirgends ist auch bei dieser 
S tü tze die H olznatur vergew altig t. — (Schluß folgt.)

und vor allem der im „B und D eutscher A rchitekten“ zu
sam m engefaßten, freischaffenden A rch itek ten  wird dahin 
ausgedrückt, daß die L ösung der oben gekennzeichneten 
und aller dam it zusam m enhängenden F ragen  nur von der 
G e s a m t h e i t  d e r  d e u t s c h e n  K ü n s t l e r  aus
gehen könne. Som it w ird ein etw aiger Versuch der 
R eichsregierung abgelehnt, einige von ihr bevorzugte 
K ünstler zur B earbeitung aufzufordern, ohne daß vorher 
die A uffassung der K ünstlerkreise  gehört und die Vor
schläge der K ünstler ganz D eutschlands geprüft worden 
w ären. Das D enkm al geriete dam it sofort in einen ln- 
te ressenw iderstre it n ich t n u r der K ünstler, sondern 
auch der m it ihnen eng verbundenen Volksgesamtheit 
und w äre dadurch in seinem Wert, beein trächtig t.

Als der einzuschlagende W eg w ird vorgeschlagen, 
alle K ünstler deutscher Sprache zu einem W e t t 
b e w e r b  aufzurufen, der zunächst w eiter nichts for
dert, als allgem eine G edanken darüber, wie das Denk
mal g esta lte t w erden könne. In  diesem W ettbewerb 
sollen keinerlei V orschriften über A ufstellungsort, Kosten 
und G estaltung  gem acht, keine ausgeführten  Zeichnungen 
oder Modelle, sondern flüchtige Skizzen gefordert werden, 
die nur den G rundgedanken erkennen lassen. An Stelle 
von Preisen, die hier, da  ganz versch iedenartig  gestal
te te  G edanken ihrem  W erte nach n ich t gerecht unter
einander gem essen w erden können, n ich t angebrach t sind, 
is t eine große Zahl von A nkäufen zu bestimmen.

Zum Schluß w ird betont, daß ein solcher W ett
bewerb, der dem K ünstler das Bewußtsein gibt, er sei 
im F luge seiner G edanken nicht durch die Sorge um die 
K osten und die A nsichten irgendeines Preisrichters be
hindert, das Ziel der deutschen K ünstler erkennen lassen 
wird. Nachdem  so k la r gew orden ist, wohin der deutsche 
K ünstlerw ille strebe, is t das in die W ege zu leiten, was 
dieser W ille vorzcichnet. —

Es w äre begrüßensw ert, w enn alle V erbände der 
an der F rage  beteilig ten  K reise sich in gleichem Sinne 
äußern w ürden. D er B. D. A. sp rich t den W unsch aus, 
daß die in teressierten  K ünstlerverbände sich seiner Ein- 
gabe anschließen mögen. —______________ _______________
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