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Revanche oder Trauer über die Opfer ? 
Kolbe versus Barlach ein Soldaten»Ehrenmal« 
für die Stadt Stralsund 19281935 

»Soll ich etwa von der Rüstungsindustrie sprechen, 
die für spätestens 1934 einen neuen Krieg braucht ? 
Ich bedaure und verfluche sie, denn ich glaube, 
einstweilen ist unser Bedarf gedeckt, und dem nächsten Krieg 
schaut der dann folgende schon über die Schulter...« 
(Barlach am 14. 8. 1933 an Hermann Ciesau) 

I. 

Die E n t w i c k l u n g b z w . P e r v e r t i e r u n g de r Plast ik vor u n d nach 1933 läßt sich 
a m Kriege r Denkmal de r Stadt St ra l sund in d e n Jah ren v o n 1928 bis 1935, als 
im N o v e m b e r die Schwer tha l t e r v o n G e o r g Kolbe e i n g e w e i h t w u r d e n , w i e 
u n t e r e inem Brennglas ablesen u n d e r k e n n e n . Die offiziel le A u f g a b e w a r 
»die Ehrung der im Weltkriege Gefallenen» de r Stadt , also de r Kriegs Opfe r v o n 
19141918. Dabei ha t t en B r u n o T a u t u n d Adolf Behne in de r Per spek t ive de r 
sozia l i s t i schen N o v e m b e r  R e v o l u t i o n e ine h u m a n i s t i s c h e Posi t ion gegeben , 
die e inen a n d e r e n Begriff von >Opfer< (geopfer t fü r pol i t i sche Ziele d e s Kai
sers u n d de r Generä le , also victi) einschloß, als ihn die Konserva t iven , die Ge
nerä le u n d die Kriegsgewinn le r p r o p a g i e r t e n , die d a s f re iwil l ige >Opfer<, also 
sacr i f ic ium (posi t iv , akt iv) f ü r ein s ta rkes Deutsches Reich forder ten . 1 

Behne ha t te in d e n »Sozial is t ischen M o n a t s h e f t e n « 1919 e inen pazi f i s t i 
schen Text publ iz ie r t , auf d e n sich Taut in se inem Text im Band »Ja  Stim
m e n d e s Arbei t s ra tes fü r Kunst« 2 s tütz te : D e n k m ä l e r des Krieges sollten nicht 
m e h r idea l i s ieren u n d lügen , v ie lmehr in rad ika le r Form de r a u f g e t ü r m t e n 
M o r d w a f f e n real is ier t w e r d e n , o h n e jegl iche Beschön igung d e s Ste rbens de r 
Kriegsopfer : »Das G r a u e n d e s Krieges darf nie ve rges sen w e r d e n . Desha lb 
E r i n n e r u n g s m a l e g r ö ß t e n Formats , die G r a u e n u n d Entse tzen i m m e r w a c h 
hal ten (siehe Vorsch lag Behne).« 

Diese avan tga rd i s t i s che Posi t ion ist im K r i e g e r d e n k m a l so gu t w i e nie 
a u s g e f ü h r t w o r d e n , selbst T r a u e r m ä l e r beschön igen letzt l ich die F o r m e n d e s 
Ste rbens von 19141918; ledigl ich die »Tranche d e s Baionet tes« bei V e r d u n 
u n d e ine Ant i Kr i egsdemons t r a t i on de r ASSO von 1928 in D r e s d e n mit e inem 
n a c h g e b i l d e t e n to ten F e l d g r a u e n im Stache ld rah t b e w e g t e n sich in d e r N ä h e 
dieser Posi t ion, w i e ich an a n d e r e r Stelle bere i t s zeigte.3 

W ä h r e n d die Auss t e l l ung »Taking Positions« von P e n e l o p e Cur t i s in Leeds 
2001 u n d in B e r l i n / B r e m e n 2002 (»Untergang einer Tradition«) e inze lne Plasti
ken ins Z e n t r u m rück te u n d die Frage der A n d e r s a r t i g k e i t de r Figuren im öf
fent l ichen Raum, also im öf fen t l i chen D e n k m a l , vernach läss ig te , m ö c h t e ich 
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hier g e r a d e an e inem solchen Beispiel ze igen , d a ß charak te r i s t i sche Entwick 
l u n g e n u n d L ö s u n g e n de r f igür l ichen 4 Plastik b e s o n d e r s im Denkmal sich 
kris ta l l is ier ten, s o z u s a g e n typ ischer u n d prononc i e r t e r als in d e n Atel ier
W e r k e n o d e r in de r A u s s t e l l u n g s k u n s t de r spä t en 20er Jahre. Dabei m u ß t e n 
w i r k s a m e G e b ä r d e n 5 entwicke l t w e r d e n , die i nne rha lb de r Öffent l ichkei t die 
na t iona le Ideologie zu visua l i s ie ren in de r Lage w a r e n , G e b ä r d e n in e iner ef
fektvol len M i s c h u n g a u s Zie lges ten u n d A u s d r u c k s g e s t e n  de r A u s d r u c k 
d e s H e l d i s c h e n einerse i t s u n d d a s Ziel d e s R e v a n c h e  K r i e g s k a m p f e s im Blick 
andere r se i t s . 

Eine Z u n a h m e held ischer G e b ä r d e n u n d d e s mart ia l i schen A u s d r u c k s (im 
Sinne d e r Revanche) u n d e ine H e r o i s i e r u n g im Solda tenb i ld (»unsere Hel
den«) läßt sich seit u m 1925 /28 beobach ten , wobe i die Wahl d e s Genera l s 
H i n d e n b u r g z u m ReichsPräs iden ten die Folie bildet . Beispiele: 1924 schon in 
Lübeck ein hero i sch b e t e n d e r L a n d s e r (von Richard Kuöhl) , nack te K ä m p f e r , 
in s y n c h r o n e r G e b ä r d e n s p r a c h e , mit e m p o r g e s t r e c k t e m Schwer t 1926 f ü r s 
»Vater land« (Denkmal de r L a n d s m a n n s c h a f t in C o b u r g , Abb. 1), in W ü r z b u r g 
1931 t r agen sechs Landse r in Mänte l gehü l l t e inen Toten (1931, Fred Heule r ) , 
in Hi ldeshe im, in Bad N e u e n a h r b e s o n d e r s pla t t ein K ä m p f e r , de r im Stehen 
die H a n d g r a n a t e en ts icher t / ' in W o r m s 1932 fü r d a s Infanter ie Regiment 118 
(von Paul Birr),7 in Kaiserslautern uni formier te Landser hoch aufgesockel t , u. a. 
Beispiele w i e  nach l ängeren Kont rove r sen u m 1926  a m Stad t to r in Mar
bach 1933/34 zwe i L a n d s e r in Mänte ln u n d Helmen . 8 In W e i n h e i m w u r d e n 
bis 1936 dre i in d e n b e v o r s t e h e n d e n , n e u e n Kampf m a r s c h i e r e n d e Landse r 
ü b e r l e b e n s g r o ß in Kalkste in gemeiße l t (von Wilh. Kollmar) , d ie h e u t e noch 
f ü r die Gefa l l enen u n d die T r a u e r übe r d e n 2. Weltkr ieg f u n g i e r e n . 

Repräsen ta t iv f ü r d e n r e s t au ra t i ven Geis t u n d d ie Ideologie d e r Dolch
s t o ß  B e h a u p t u n g w a r berei ts de r k a u e r n d e nack te Krieger mit Schwer t u n d 
Schild von H u g o Lederer von 1920 bis 1926, als Sieger  gegen Rudolf Bellings 
a l te rna t ives , kr iegskr i t i sches Projekt »Wofür?«  h e r v o r g e g a n g e n a u s d e m 
W e t t b e w e r b f ü r die Gefa l l enen de r Univers i t ä t Berlin, von vier Pylonen mit 
d e m Eisernen K r e u z f lankier t : »INVICTIS VICTI VICTURI« als L o s u n g von 
Reinhold Seeberg , d e m Kirchenhis to r ike r u n d Univers i tä t s Rektor von Mai 
1919." Die E n t h ü l l u n g w a r a m 10. 7. 1926 in A n w e s e n h e i t von H i n d e n b u r g . 
»Übermensch l ich , m e h r als t i t anenha f t w a r d e r Kampf d e s d e u t s c h e n Here re s 
 d e s d e u t s c h e n Helden« , s p r a c h d e r n e u e Rektor de r Univers i tä t P o m p e c k i 
u n d lobte zugle ich d e n »begnade t en Künst ler« Lederer."1 

H e r a u s r a g e n d im w a h r e n Sinne d e s Wor te s u n d seit 1932 nicht v e r ä n d e r t 
im Stad tb i ld ist de r übe r l ebensg roße , hoch aufgesocke l te , m a r s c h i e r e n d e 
Landse r mit K o p f b i n d e v o n H e r m a n n H o s ä u s in H a m b u r g  H a r b u r g v o n 
19301932, E i n w e i h u n g a m 26. 6. 1932, d e r d e n Appe l l t rug »Wunden zum 
Trotz, tatbereit heute wie einst, und in aller Zeit, Deutschland für Dich.« 

Für die z u n e h m e n d e Hero i s i e rung , die ich schon a n s p r a c h , w u r d e g e r a d e 
dieses K r i e g e r d e n k m a l in H a r b u r g von d e n Krieger Vere inen u n d d e n N a z i s 
gefe ie r t als Vors tu fe ihres hero i schen So lda t enb i ldes (welches Alf red Rosen



7 5 

R E V A N C H E O D E R T R A U E R Ü B E R DIE O P F E R 

I 
4 ? 

H 

• i 

2. Coburg: Denkmal der Landsmann
schaft, 1926 von Richard Kuöhl 
(Photo Schubert) 

2. Harburg: SoldatenDenkmal von 
Hermann Hosäus, 19301932 
(Photo Schubert) 

berg einforderte).'1 Das enorme Werk, gegen das die SPD opponiert hatte, 
steht noch in situ'2 neben dem Neubau der St. Johanniskirche (zerbombt 1944) 
aus der Adenauerzeit  somit ein spannendes Geschichtsbild (Abb. 2), freilich 
inzwischen kommentiert durch ein Gegendenkmal von HendrikAndre Schulz, 
»Trauerndes Kind« (1988), also mittels eines knienden, weinenden Kindes in 
Bronze mit Stahlhelmen am Boden.13 

Die Entwicklung führte bis zu den ausschreitenden, stereotypisierten 
Landsern von Richard Kuöhl am Hamburger >Klotz< für das Infanterie Regi
ment 76, ein Block, der 1936 eingeweiht wurde14 und den faschistischen Fu
turismus von Revanche und Übertreffenwollen des verlorenen Krieges reprä
sentiert. Der kampfbereite Soldat, der sich widerspruchslos einreiht und im 
Gleichschritt den Befehlen gehorcht, das war es, was die Nazis für ihren neu
en Krieg gegen Frankreich und Rußland brauchten (Abb. 3). 

Viele Gemeinden hatten Mitte der 20er Jahre längst ihr Kriegerdenkmal, aber 
in Stralsund drang der KreisKriegerVerband gegenüber dem OB Carl 
Heydemann im September 1927 darauf, die »Ehrenpflicht« eines öffentlichen 
»Ehrendenkmals* nun zu begleichen.'"1 In der Sache trug auch am 14. 9. 1928 
der »Verein ehem. Angehöriger des Inf.Reg. Prinz Moritz von AnhaltDessau 
Nr. 42« beim Vorstand des KreisKriegerVerbandes an. Bevor es zu einer Art 
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3. Hamburg: Krieger-Denkmal des 76er Reg., 1936 von Richard Kuöhl (Photo Schubert) 

A u s s c h r e i b u n g k a m , b e w a r b sich nach m ü n d l i c h e r I n f o r m a t i o n bere i t s H a n s 
D a m m a n n , Berlin, im N o v e m b e r 1927 m i t Ein re i chung v o n Photos . D a m 
m a n n schuf auch einen k ü h n d e n Feind f ix i e renden , ge rüs t e t en Krieger in 
Berlin, Jebenst rasse , f ü r die Off iz ie re d e r Reichsbahn Inspek t ion 1927 in Bron
ze."' D a m m a n n k a m spä ter , im D e z e m b e r 1932, in St ra l sund w i e d e r in die 
Debat te , als er d a s Projek t von fünf Pfei lern ( für die 5 Kriegsjahre) mit g r o ß e n 
Figuren vorsch lug . 

Vorers t z u m H e r g a n g d e r Diskuss ionen : Im O k t o b e r 1928 m a h n t e d e r 
Kreis Kr ieger Verband von St ra l sund d ie Stadt , d a s Projekt zu forc ieren. A m 
20. 11. 1928 w i r d im Rat die A n g e l e g e n h e i t d e r Er r i ch tung »eines Ehren
d e n k m a l s « b e s p r o c h e n ; die Stadt bewi l l ig t M 5000 u n d f ü h r t a m 27. 11. 1928 
e inen Beschluss betr . Standor t herbei . 

Der A u s s c h u s s d e r Kriegervere ine s a m m e l t e bis 1929 18000 Mark bis 1931 
23000 Mark . Als S t a n d o r t ref lek t ie r te m a n zu de r Zeit d a s G e l ä n d e zw i ch en 
d e m Becker 'schen Park und der Schwedenschanze . Die Kriegervereine wünsch 
ten als D e n k m a l »eine künst le r i sch wer tvo l le Bronze«, zwei n a h m h a f t e Künst 
ler k ö n n t e n a u f g e f o r d e r t w e r d e n , E n t w ü r f e vorzulegen. 1 7 Im N o v e m b e r 1930 
hielt d e r V e r b a n d se inen off iz ie l len Tag in St ra l sund ab u n d fo rde r t e d a s Hin
d e n b u r g  U f e r als Standor t des » H e l d e n d e n k m a l s « . A m 6 .11 .1931 schr ieb de r 
V o r s i t z e n d e Graßhof f an d e n OB, d a ß h ö c h s t e n s d e r E n t w u r f v o n H a n s 
Schweger l e {»Wieland«.) in Frage k ä m e , dieses Projekt w u r d e aber auch kri
tisch d i sku t i e r t im Tagebla t t v o m 2. 12.1931 u n d 5 .12 .1931 , so d a ß de r Künst 
ler d e n Entwur f modi f i z i e r t e (S t ra l sunder Tagebla t t 19. 12. 1932 mit Abb). 
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A m 7. S e p t e m b e r 1932 f rag t d a s St ra l sunde r Tagebla t t » W a n n k o m m t d a s 
St ra l sunde r E h r e n m a l ?« In der Pla t z f r age fo rmie r t e sich e ine Mehrhe i t f ü r 
d a s H i n d e n b u r g  U f e r . Freilich ha t te g e g e n ü b e r d e n a u f w e n d i g e n E n t w ü r f e n 
ve r sch i edene r Archi tek ten u n d Plast iker de r Stad t ra t (bzw. d a s S t a d t b a u a m t ) 
stat t an ein M o n u m e n t a l w e r k an e inen » H e l d e n h a i n ( G r ü n a n l a g e mit e inem 
zen t ra len Bauwerk ) gedach t . Die Z e i t u n g e r w ä h n t bere i t s v o r l i e g e n d e Ent
w ü r f e von H e r m a n n H o s ä u s u n d H a n s Schweger le (München) ; ers terer brach
te d e n Vorhof d e s Johannis Klos te r s ins G e s p r ä c h u n d en twar f e inen l iegen
d e n Krieger auf d e m Rasenp la t z zwi schen d e n K r e u z g ä n g e n . Schweger l e 
w e g e n se iner ü b e r l e b e n s g r o ß e n , k r e u z f ö r m i g e n C h r i s t u s f i g u r als D e n k m a l 
fü r 19141918 in de r Nikola ik i rche bekannt 1 8  en twar f einen 9 Meter h o h e n 
Pfeiler auf einer großen Platte, f lankier t v o n zwe i E p i t a p h i e n »mit d e n Reliefs 
von sechs to ten Kriegern in U n i f o r m u n d Stah lhe lm«. Als Krone d e s Pfei lers 
e rhob sich e ine Art Ikarus , ein Jüng l ing mit ausgebre i t e t en Flügeln , ein Ge
nius , »Symbol f ü r die a u f s t e i g e n d e Kraf t u n s e r e s Volkes, die e r w a c h s e n ist 
a u s d e n s c h w e r e n K ä m p f e n ... u n s e r e r im Kriege Gefa l lenen .« (S t ra l sunder 
Tagebla t t Nr . 297, v o m 19. 12. 1932). V o m E n t w u r f d e s Berliner H o s ä u s hat 
sich le ider kein P h o t o erha l t en . 

Man hat te aber d e n w e g e n se inem BismarckRoland in H a m b u r g (190206) 
g e r ü h m t e n H u g o Lederer angeschr ieben , ' ' ' der bis D e z e m b e r 1932 Pläne vor
legte, d ie bildl ich über l ie fe r t s ind im S t r a l s u n d e r Tagebla t t v o m 17. 12. 1932, 
jedoch w e g e n de r schlechten D r u c k f o r m h e u t e nicht zu r e p r o d u z i e r e n s ind . 
Lederer schr ieb zu se inen Z e i c h n u n g e n : »Die Anlage soll ein Opferaltar für 
Gedenkfeiern als b le ibendes E h r e n m a l f ü r die im Weltkr ieg Gefa l l enen d e s 
Heeres u n d de r Mar ine sein. Auf brei t ge lager te r Ter rasse e rheb t sich de r 
Altar mit Becken, f lankier t v o n z w e i sch lank u n d d o c h m a s s i g a u f s t r e b e n d e n 
Pylonen , die v o n zwei a u f s c h a u e n d e n A d l e r n g e k r ö n t w e r d e n . Z w e i Kuge ln 
schl ießen die Terrasse nach r ü c k w ä r t s h a r m o n i s c h ab. A n d e r v o r d e r e n 
T e r r a s s e n m a u e r u n d a m Altar s ind H a k e n fü r K r ä n z e a n g e b r a c h t , die O p f e r 
schale auf d e m Altar ist z u r A u f n a h m e de r l o d e r n d e n F l a m m e bei G e d e n k 
feiern bes t immt .« 

Ledere r wol l t e b e w u ß t ein a rch i t ek ton i schen E h r e n m a l mit Gesta l t en u n d 
nicht e ine rein f igür l iche Lösung , weil Figuren allein »nur par t ie l l ein mili tä
r isches Symbol« seien, »eine a rch i t ek ton i sche A u s f ü h r u n g aber mit A d l e r n 
u n d O p f e r  A l t a r w i r d wei t d a r ü b e r h i n a u s g e h e n « , d. h. d e n »Ewigke i t swer t« 
sugger i e ren . » Übermensch l i che Feierl ichkeit soll d a s G a n z e a u s d r ü c k e n , ähn
lich wie ein K i r c h e n r a u m ...«20 In einer wei te ren Z e i c h n u n g e r k e n n t m a n ei
nen hoch aufgesocke l t en nack ten Krieger mit Schild u n d e m p o r g e s t r e c k t e m 
Schwer t , f lankier t v o n e inem A d l e r (?). 

Es ist nicht s innvol l , die d ive r sen E n t w ü r f e suba l t e rne r Plas t iker hier aus 
führ l ich zu beschre iben , z. B. Selmar W e r n e r / D r e s d e n (ein h o h e s got i sches 
Tabernakel mit e inem Trommle r ) , von Kur t B r o m b y / S t e t t i n (am H i n d e n b u r g 
Ufer e ine A n l a g e mit m a s s i g e m Block, da r in Ter raco t ta F iguren , Solda ten in 
U n i f o r m e n , als Verzicht auf s y m b o l i s i e r e n d e Mot ive r o m a n t i s c h e r Art w i e 
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etwa ein Roland, Siegfried, St. Georg oder sonstiger idealisierter Genien, 
»sondern das Denkmal ist dem unbekannten Soldaten dieses Krieges ge
weiht«, seinem Pflichtgefühl, Opferwillen und Leiden (Stralsunder Tageblatt 
vom 12. Januar 1933). 

Der Architekt Werner Grundmann aus Stralsund plante eine Art Hain 
nach zwei aufragenden Pfeilern; dort stand eine halbrunde Mauer mit fünf 
höheren Pfeilern für die fünf Kriegsjahre, auf einer zentralen Grabplatte ein 
Stahlhelm aus Bronze. Das Material der Pfeiler war »hartgebrannter Olden
burger kleinformatiger Klinker«. Paul JuckoffSkopau diskutierte im Januar 
1933 die Frage, ob »architektonische oder figurale Hauptlösung« und gab 
sechs Pläne, u. a. eine 14 Meter hohe Säule mit einem aufsteigenden Seeadler 
(8,4 m Spannweite). Der Stralsunder Steinmetz Max Franz dachte primär an 
die Helden und die Hinterbliebenen, d. h. eine »Stätte des Trostes und der 
Andacht zu schaffen« (27. 12. 1932 Stralsunder Tageblatt Nr. 303). Bevor wir 
zu Ernst Barlachs Entwürfen kommen, die Aufsehen und Ablehnung erreg
ten, sei hier nur noch Hans Dammann kurz erläutert. »Als Platz für das Eh
renmal ist das Rondell an der HindenburgPromenade sicherlich der gege
benste. Auf diesem herrlichen, von weither sichtbaren Platz kommt wohl 
mehr eine architektonische, als rein figürliche Lösung in Frage ... Die logische 
Konsequenz zwingt zu etwas Hochstrebendem, Durchsichtigem, Pfeilar
tigem.« Er entwarf (Abb. 4)21 eine ovale Anlage mit fünf Pfeilern für die fünf 
Kriegsjahre 19141918. An jedem Pfeiler sollte eine Figur lebensgroß eingelas

81 

1 

4. Hans Dammann: Modell für Stralsunder Heldendenkmal, Dezember 1932 (Aufnahme 
Stadtarchiv Stralsund) 
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sen sein: »1. de r M a n n un te r G e w e h r , 2. d a s Weib u n d Kind d a h e i m in Sorge, 
3. Schutz de r H e i m a t , w o b e i d a s Kind als J u n g d e u t s c h l a n d im M i t t e l p u n k t 
des g a n z e n D e n k m a l s s t ü n d e , 4. K a m p f , 5. Traue r Helm ab zum Gebet«. 

Der Stad t ra t S t r a l s u n d s schr ieb a u c h d e n N o r d d e u t s c h e n Erns t Barlach an , 
der a m 2. O k t o b e r 1932 an twor t e t e , d a ß er Skizzen einre iche , aber sich z u 
einer E r l ä u t e r u n g se iner Absich ten nicht i m s t a n d e sieht.22 A n se inen Bruder 
H a n s schr ieb de r Bildschni tzer a m 26. 12. 1932: »Ich h a b e E n t w ü r f e fü r ein 
Ehrenmal in St ra l sund g e m a c h t u n d w a r t e n u n seit l a n g e m auf die Entschei
d u n g . Die Kriegsleute wol l en i m m e r e ine vers teck te Ar t v o n Sieges Prunk
u n d P r o t z  D e n k m a l , somi t s ind m e i n e Auss i ch t en m a n m a u . N u n ha t sich 
auch noch Ledere r d a z w i s c h e n g e d r ä n g t , de r d e n R u m m e l des A u f t r a g a b 
t re ibens a u s d e m ff versteht .«2 3 Bereits im N o v e m b e r 1932 m e l d e t e Barlach an 
Bruder H a n s : »Hier reg ie ren h e m m u n g s l o s die Nazis , u n d u m V o r w ä n d e 
s ind sie nicht ver legen .« 

A m 29. D e z e m b e r 1932 stell te d a s St ra l sunde r Tagebla t t dre i E n t w ü r f e 
von Ernst Barlach vor , d e n »Mann in Ketten« (am Ufer , Abb. 5), e ine auf 
gesockel te Pietä ( fü r d e n Hof d e s JohannisKlosters) 2 4 u n d die dichte G r u p p e 
»Drei Soldaten«, die sich im G i p s m o d e l l in G ü s t r o w e r Bar lachhaus e rha l t en 

II. 

Emst Barlach: Entwurf für 
Stralsund, 1932 
(Photo Schubert) 
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hat . Barlach ha t t e mit se inen v e r s c h i e d e n e n W e r k e n als >Moderner<, quas i 
express ion is t i scher Bildner f ü r A u f s e h e n gesorgt .2 5 1929 w a r d a s hö lze rne 
KriegsDenkmal im Dom zu M a g d e b u r g aufges te l l t w o r d e n , d a s neben Käthe 
Kollwi tz k n i e n d e n Eltern v o n 1932 z u d e n w e n i g e n nich t he ro i schen M a h n 
malen de r 20er Jahre gehört,2 '1 d a s die Naz i s im M ä r z 1933 als »entar tet« ent 
f e rn t en (aber nicht ze r s tö r t en , h e u t e w i e d e r im D o m , Abb. 6).27 

Ein vier ter Entwur f Barlachs fü r St ra l sund , de r se inerze i t nicht pub l i z i e r t 
w u r d e , ist v o n I lona Laudan 2 8 vorgeste l l t w o r d e n ; er zeigt e inen Kasten mit 
dre i Kriegs to ten , d a r ü b e r ein a u f r a g e n d e s Relief mit e inem gef lüge l t en Che
rub , alles in s t e r eo typen Einze l fo rmen o h n e Origina l i tä t . 

Die dre i im Tagebla t t r e p r o d u z i e r t e n Projekte fü r St ra l sund , die b e s o n d e r s 
v o n d e n Deu t schna t i ona l en , de r N S D A P u n d d e n Kriegerve re inen a t tak ier t 
w u r d e n , e r l äu te r t e nicht Barlach selbst , s o n d e r n »wir geben d e s h a l b e inem 
g e n a u e n K e n n e r de r Persönl ichke i t Barlachs u n d se iner viel u m s t r i t t e n e n 
Kunst d a s Wort , u n d z w a r d e m Prof. Dr. Oscar G e h r i g (Rostock)«.2 ' ' Ich zi
t iere hier A u s z ü g e a u s d e n Texten Gehr igs , da sie im Gle ichk lang mit Barlach 
e n t s t a n d e n sein d ü r f t e n . Z u r »Pietä«, die sich im Model l u n d in Bronzen 
(Abb. 13) erha l ten hat , schr ieb de r Kunsth is tor iker , d a ß es Barlach i m m e r wie
de r in d e n sakra len Bereich z iehe u n d d a ß de r R e q u i e m g e d a n k e f ü r d e n Vor
hof d e s Johannis Klos te r s p r i m ä r sei. Barlach d e n k e sich »eine wie zu e inem 
w u c h t i g e n Kreuze selbst z u s a m m e n g e s c h l o s s e n e , da r in s tark w i r k e n d e G r u p 
pe: die M ut t e r (das Volk symbo l i s i e r end ) o p f e r t d e n Sohn, dessen Tracht in 
de r hier g e b o t e n e n F e r n h a l t u n g von zu na tura l i s t i scher D u r c h b i l d u n g d e n 
noch an e inen Solda ten g e m a h n t ( G r u p p e in Bronze, Sockel in Stein). ... d a s 
G a n z e aber w a h r t in seiner Sinnbi ld l ichkei t ura l te germanischchr i s t l i che Tra
di t ion ( H e l d e n m u t t e r = Pietä; Sakral i tä t de r K r e u z e s f o r m i nne rha lb d e s ge
w e i h t e n Bezirkes). Klosterhof , Bogens te l lung r i n g s u m , K i rch en f ro n t im Rük
ken u n d h o c h s t r e b e n d e Bäume geben d e n rechten , u n e n t b e h r l i c h e n R a h m e n 
f ü r die Plast ik in d e r Mitte ab.« 

O h n e Zwei fe l d ü r f t e diese Idee, f ü r die Barlach e ine g e s o n d e r t e Standor t 
Skizze schuf , f ü r d e n Bi ldhauer Prior i tä t g e h a b t haben . »Das zwe i t e Projekt 
d e s Küns t l e r s zeigt u n s d e n >Mann in Ketteru (Abb. 5), e inen gefesse l ten Rie
sen. G e d a c h t e inmal in ü b e r r a g e n d e r G r ö ß e u n d g a n z s t r enger D u r c h b i l d u n g 
d e s Steins fü r d e n Platz d e s Rosenbee t s a m S u n d ( H i n d e n b u r g  P r o m e n a d e ) , 
d a n n aber auch in E r w ä g u n g a n d e r e r Mögl ichkei ten als r a g e n d e Bronze m a ß 
stäbl ich a u s g e w o g e n neben d e m Rathaus auf d e m A l t m a r k t  e twa in de r Art 
de r fü r N o r d d e u t s c h l a n d so charak te r i s t i schen Rolande ... Die s t r enge Verti
kale de r Figur d u r c h b r i c h t die Hor i zon t a l e d e s S e e h i n t e r g r u n d e s , v o m Land 
her aber s teht d a s M o n u m e n t ebenfa l l s als A k z e n t im Blickfeld ... In be iden 
Fällen aber ist de r Gefesse l te Sinnbi ld de r großen Not , die ü b e r w u n d e n wer 
d e n m u ß im A n d e n k e n an die O p f e r . Der Blick d e s Riesen  d e r Riese ist hier
z u l a n d e von al ters her e ine ge läuf ige Figur (s. C h r i s t o p h o r u s )  geh t n a c h Fi
g u r (s. C h r i s t o p h o r u s )  geh t nach oben . Er w i r d frei w e r d e n , u n d w i e er vor 
u n s s teht , ist er f ü r alle Zeit zugle ich m a h n e n d e s Mal. Errichtet noch in e iner 
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6- Ernst Barlach: Kriegsdenkmal im Magdeburger Dom, Holz 1929 (Photo Schubert) 
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d e u t s c h e n Notzei t!« Mit se iner S o l d a t e n - G r u p p e ha t sich Barlach e t w a s in die 
N ä h e de r W ü n s c h e de r Konse rva t iven u n d d e r »Kriegsleute« begeben , d. h. 
sich a n g e p a ß t , u m in St r a l sund u n b e d i n g t e ine Arbei t s tehen zu h a b e n , w o 
f ü r er Finger geben w ü r d e , w i e er W e i h n a c h t e n 1932 in e inem Brief an Fritz 
S c h u m a c h e r formul ier te . 3 0 

G e h r i g schrieb: »Die Drei Solda ten d e s nächs t en E n t w u r f s k ä m e n als frei
s t e h e n d e s D e n k m a l e twa fü r die A n l a g e n a m T r i b s e e r  D a m m in Betracht. Wie 
z u e i n e m festen Pfei ler z u s a m m e n g e s c h l o s s e n s t ehen die dre i Krieger da , auf 
n i e d r i g e m Sockel, dessen Ecken geg l i eder t s ind ... D u r c h diese A n o r d n u n g 
w e n d e t sich de r Blick de r in erns te r , le tz ter Entsch lossenhe i t z u s a m m e n 
ge rück t en K ä m p f e r , Ver te id iger de r H e i m a t eigent l ich nach allen Seiten hin , 
t iefes Symbol zugle ich fü r u n s e r e ü b e r m e n s c h l i c h große A u f g a b e im Welt
krieg. Die pfe i le ra r t ige W i r k u n g e r f o r d e r t auch hier e ine sti l ist isch s t r enge 
E i n f ü g u n g aller g e g e n s t ä n d l i c h e n Teile, z. B. d e r U n i f o r m e n , w o d u r c h die 
Ste ige rung ins Ü b e r n o r m a l e ... erre icht w i r d . Die s t ra f fe Tekton ik allein, die 
sich v o n all täglich w i r k e n d e m N a t u r a l i s m u s d e r Einze l form fe rnhä l t , ent
spr ich t de r Idee dieser a u s M e n s c h e n l e i b e r n z u s a m m e n g e f ü g t e n w e h r h a f t e n 
M a u e r ... Form u n d Idee w e r d e n hier somi t eins , w a s de r Selbs tvers tänd l ich
keit de r W i r k u n g z u g u t e k o m m e n m u ß . Schließlich sei u m de r Vol ls tändig
keit wil len noch de r E n t w u r f Barlachs f ü r ein R e l i e f p f e i l e r  M o n u m e n t er
w ä h n t , d a s g e d a c h t sein m a g fü r die Stelle h i n t e r m Schi l ldenkmal . In de r Art 
einer an t i ken Stele zeigt es in se inem oberen , sch l anken u n d ver t ikal ger ich
teten Teil d a s f lach e ingeschn i t t ene , technisch d e m H a m b u r g e r Mal d e s 
Künst le rs e n t s p r e c h e n d e Bild e ines Engels , Erzengels . Der Sockel d a r u n t e r 
n i m m t die Hor i zon t a l e auf u n d en thä l t die Flachrel iefs dre ie r Krieger im Gra
be. So w i r d auch hier w i e d e r de r R e q u i e m g e d a n k e lebendig.« 

Diesen Entwur f hä t t en die Ver t re te r d e s Kre is Kr ieger Verbandes , ihr 
Vors i t zende r Dr. G r a ß h o f f , sicher a m a l l e rwen igs t en gewol l t , d e n n d ie Vor
s te l lung d e s Held i s chen u n d einer mögl i chen Revanche f ü r die N i e d e r l a g e 
von 1918 w a r die b e s t i m m e n d e Per spek t ive ihrer Ideologie . A m ehes ten hä t te 
Barlachs G r u p p e »Drei Soldaten« (Gips in G ü s t r o w ) e ine m i n i m a l e C h a n c e ge
habt . Aber Barlach zog sich  n u r P r o b l e m e a h n e n d  z u r ü c k . Schon am 
27. 12. 1930 ha t te er an Reinhard Piper geschr ieben : »Alle d iese Leute, die 
Nazis , Stah lhe lmer , ins t inkt iv m e i n e Feinde , a u s d e n unerk lä r l i chen Regun
gen d e s Blutes mir böse, w e r d e n gegebenen fa l l s nicht viel Feder lesen mit mir 
m a c h e n ... Ich bin en t sch lossen zu t ro tzen , sie sol len nicht t r i umph ie r en .« 
Aber sie t r i umph ie r t en , d e n n de r Vorsi tz d e s KreisKriegerVerbandes u n d der 
Vors i tzende des Kyffhäuse r Kre i sve rbandes Stra lsund teilte (am 15. 3. 1934) 
d e m OB Carl H e y d e m a n n mit: »Ein A u f t r a g a n H e r r n Professor Barlach 
k o m m t nach e ins t immigem Urteil des Denkma l Ausschus se s fü r u n s gar nicht 
in Frage.«3 1 

An H u g o Sieker a m 18. M ä r z u n d an Friedr ich Schult schr ieb Barlach a m 
28. M ä r z 1933: »Vielleicht haben Sie ein iges gehör t , z. B. die Frage de r Entfer
n u n g d e s M a g d e b u r g e r Mals a u s d e m D o m ... Es liegt auf de r H a n d , d a ß dies 
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n u r ein A n f a n g w ä r e . . . das Wasse r w i r d abgeg raben , manche r l e i Auss i ch t en 
sind w i e auf K o m m a n d a e n t s c h w u n d e n , sechs M o n a t e h a b e ich auf e ine Ar
beit in St ra l sund gewar te t , bis ich, nicht o h n e dr ing l i chen Anlaß , die E n t w ü r f e 
selbst z u r ü c k z o g , u m g r ö ß e r e m U n g e m a c h zu e n t g e h e n . A u s a n d e r n Dingen 
wird nichts , weil da plötzl ich die L e g e n d e a u f t a u c h t , ich sei Jude.«3 2 

Inzwi schen ü b e r n a h m e n die Naz i s übera l l die Macht u n d die Gleichschal
tung , in G ü s t r o w schon vor 1933. Die D e u t u n g d e s ve r lo renen Krieges ihrer 
seits s t and d iame t r a l de r pazi f i s t i schen Sicht de r ASSO o d e r de r T rau e r de r 
SPD en tgegen . In St ra l sund blieb H e y d e m a n n bis 1936 O b e r b ü r g e r m e i s t e r . 
Von J a n u a r bis M ä r z 1933 g ingen in de r Stadt noch die E n t w ü r f e von Kur t 
Bromby (Tageblat t 12. Jan. 1933) u n d von Selmar Werne r (Tageblatt 15.3.1933) 
ein; Ledere r f r ag te an, ob er d a s E h r e n m a l a u s f ü h r e n könne . D a n n m e l d e t e 
sich im Juni 1933 de r Archi tek t W e r n e r G r u n d m a n n , dessen Entwur f im Ja
n u a r pub l i z i e r t w o r d e n w a r , zu Wort ; er p läd ie r t e f ü r e ine Berücks ich t igung 
der Einhe imischen , d a m i t eine Sache, »die n u r u n s e r e Stadt angeh t , a u c h in 
unse re r Stad t bleibt.«3 3 

III. 

Inzwischen w u r d e se i tens d e s A u s s c h u s s e s de r Kre i s Kr i ege rve rbände a m 
6. Juni 1933 bei G e o r g Kolbe in Berlin ange f r ag t , de r zusä tz l ich se inen Freund 
Richard Scheibe vorsch lug . Dessen Entwur f (Photo im K o l b e  M u s e u m Berlin) 
zeigt e inen S t e h e n d e n mit Schwer t , da t ie r t J a n u a r 1933. Kolbe sk izz ier te ver 
sch iedene Ideen , aber reiste erst  mit ers ten Skizzen  a m 9. J a n u a r 1934 nach 
Stra l sund , u m O r t s b e s i c h t i g u n g zu t re iben. Er prä fe r i e r t e als S t a n d o r t d e n 
Hof d e s Johannis Klos te r s (of fenbar ha t t e er von Barlachs Plänen gehör t ) , d e n 
er als b e s o n d e r s gee igne t erklär te . 

Kolbe fer t ig te m e h r e r e E n t w ü r f e an:34 e ine Skizze (Z. 1112, Z. 1113) pro
jektierte e inen hoch au fgesocke l t en nack ten , k n i e n d e n jungen Krieger ode r 
eine Art »Genius der Verkündigung« vor d e n A r k a d e n d e s S t r a l s u n d e r Klosters 
(auch als plas t i sches Model l im Pho to dokument ie r t ) ; 3 5 dabe i k a m es z u einer 
Figura t ion gleich d e m a u f s t e h e n d e n Jüng l ing von 1932 (»Aufb ruch«) f ü r d a s 

H e i n e  D e n k m a l in Düsseldorf . 3" Das Blatt v o n 39 x 49 cm, Z. 1115, en twar f 
v o r de r A r k a t u r e inen nack ten M u s k e l m a n n mit d e m l inken Bein auf e inem 
Erdhügel , berei t z u m Schrei ten in einer Pose ähnl ich d e m Zara thus t r a P ro j ek t 
Und d e m 1935 real is ier ten »Jungen Streiter« (Abb. 7). 

Auf Z. 1113, e inem Blatt des A r k a d e n h o f e s mit m e h r als e inem halben Dut
zend Ideensk izzen , e r k e n n t m a n u n t e n b z w . vorn e ine Zweier-Gruppe er in
n e r n d an die  äl tere  Idee Genius und Krieger, welche Kolbe mittels wei te re r 
Skizzen 1934 u m k r e i s t e (u. a. Z. 1121,1122,1126, d a s Pho to eines plas t i schen 
Modell s mit h o h e m Sockel im KolbeMuseum) . 3 7 Diese d y n a m i s c h e Zweie r 
g r u p p e , die zwischen K a m p f g e b ä r d e u n d d e m H a b i t u s f a l l enden Ste rbens 
changier te , w u r d e von Kolbe nach drei Seiten t r ans fo rmie r t : als G r u p p e Krie
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7. Georg fCo/fo': Nackter Kämpfer für 
Stralsund, Kreide 1934, Kolbe-Museum 
Berlin (Photo Schubert) 

8. Georg Kolbe: »Heldenmutter« für 
Stralsund, Kreide 1934 (Photo Beucker) 

g e r m i t G e n i u s , als So lda t en -P i e tä (Z.1131) u n d als MutterPie tä /»He / r f t ' / ) -
mutter« (Z. 1127, 1128, 1129). Beucke r p u b l i z i e r t e in s e i n e m Buch 1949 e ine 
e n t s p r e c h e n d e Z e i c h n u n g auf S. 77 ( Z. 1129 h ie r Abb . 8). 

Ein E n t w u r f ze ig t d i e F o r m e i n e s a u f g e r i c h t e t e n G r a b m a l s mit d e m H o c h 
relief z w e i e r F i g u r e n (Z.1118 im K o l b e  M u s e u m ) , w o h l a u c h f ü r d a s J o h a n 
n is Klos te r g e d a c h t w e g e n d e r A r k a d e im H i n t e r g r u n d ; ein Blatt ze ig t e inen 
k n i e n d e n J ü n g l i n g u n d e inen s t e h e n d e n Krieger m i t H e l m ( fü r d a s H i n d e n 
burgUfer) .™ Im F o l g e n d e n ze i chne t e Kolbe a u c h e inen e i n z e l n e n s t e h e n d e n 
S c h w e r t h a l t e r , d e r  P h o t o v o m p l a s t i s c h e n M o d e l l e r h a l t e n  an d i e n o r d 
d e u t s c h e n R o l a n d e d e s Mit te l a l t e r s e r i n n e r n mag. 3 9 Ferne r e n t w a r f Kolbe 
z w e i kniende n a c k t e M ä n n e r in Para l le l i t ä t d e r K ö r p e r (Z. 1133 im K o l b e  M u 
s e u m ) . 

Es e r f o l g t e a b e r in A b s t i m m u n g auf d i e W ü n s c h e d e r S t r a l s u n d e r Ju ry d i e 
E n t s c h e i d u n g f ü r z w e i stehende n a c k t e K ä m p f e r m i t S c h w e r t (Z. 1135, 1136, 
1138 im K o l b e  M u s e u m ) , d e r e n F o r m u n d S t a n d o r t in w e i t e r e n Z e i c h n u n g e n 
k o n k r e t i s i e r t s ind (Z. 1135 sei t l ich, 1136 f ron ta l , 1139 m i t Sockel , 1137 d e r 
S t a n d o r t mit se i t l ichen Ste inb löcken) . 

Z. 1138 w u r d e d a n n v o n Kolbe besch r i f t e t » M a n n mit J ü n g l i n g g e m e i n s a m 
ein S c h w e r t h a l t e n d « . Beide M ä n n e r s te l len d a s r e c h t e Bein auf e ine B o d e n e r 
h ö h u n g , so d a ß ih re Beine in i n t e r f i gu ra l e r Para l le l i tä t e r s c h e i n e n . In d e r A u s 
f ü h r u n g stel l t n u r m e h r d e r h i n t e r e Äl te re se in Bein h o c h , d e r J ü n g l i n g s t eh t 
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9- Georg Kolbe: Kopf eines Kämpfers, blaue 
Kreide 1934, Kolbe-Museum, Berlin 

ii 

mit be iden Füßen auf de r Erde, er wirk t d a m i t pass iver . Den mar t i a l i schen 
Kopf d e s Älteren , de r die N S  Z u k u n f t in de r Ferne fixiert , ha t Kolbe sepe ra t 
'n b lauer Kreide geze ichne t (Abb. 9); d a s K o l b e  M u s e u m besi tz t e inen Bron
Zeguß dieses K o p f e s in 34 cm Höhe.4" 

A m 16. J a n u a r 1934 ha t te de r OB H e y d e m a n n a l l e rd ings Kolbes ers te Ent
w ü r f e abge lehn t , aber die Beigeordne ten w a r e n u n e i n s (27. 2. 1934).41 Denen 
gegenübe r se tz te sich j edoch d e r Dt. Reichsk r i ege rbund »Kyf fhäuse r« (voran 
Major Foers ter) gegen d e n OBürge rme i s t e r d u r c h , m a n b e s t a n d auf Kolbe als 
A u s f ü h r e n d e n u n d l ehn te Barlach a u s d r ü c k l i c h als ku l tu rbo l schewis t i s ch ab. 
Das geschah mit d e m H i n w e i s auf Alf red Rosenbergs Art ikel » W a r n e n d e Zei
chen« (in Völkischer Beobachter v o m 7. Juli 1933 u n d P o m m e r s c h e Z e i t u n g 
v « m 13. m . 1934.)42 

Der D e n k m a l  A u s s c h u s s de r Kr iege r Verbände wol l te n u n e n d g ü l t i g als 
P'ast iker d e n Konse rva t iven Georg Kolbe u n d d e n Platz a m H i n d e n b u r g  U f e r 
(wegen de r größeren Öffent l ichkei t ) . Kolbe fer t igte Standor t Sk izzen mit u n d 
ohne die B ä u m e an , e ine w u r d e im S t r a l s u n d e r Tagebla t t v o m 29. 11. 1934 
Z u s a m m e n mit d e m g r o ß e n G i p s m o d e l l in seit l icher A u f n a h m e , z w e i nack te 
s te reo type Schwer tha l t e r , veröf fen t l ich t . Eine R a h m u n g d e r Z w e i e r g r u p p e 
mit Pylonen , w i e sie Kolbe 1933 e r w o g e n u n d in e inem kleinen Model l d a r 
s t e l l t ha t t e (Abb. 10), ist nicht m e h r z u e r k e n n e n . Die Sache w a r in Ideolo
8 'e u n d Form en t sch ieden . Der leer ideal is t ische Stil Kolbes, d e n dieser a u c h 
'tri )>Ring d e r Sta tuen« in F r a n k f u r t / M . zeigte , g ing b r u c h l o s in d e n ideologi
schen P s e u d o  I d e a l i s m u s rass is t i scher P r ä g u n g de r Nazi Äs the t ik über : u n 
r e al i s t i sche Dars te l lung , p s e u d o  a n t i k e Figuren in überze i t l i cher Nackthe i t , 
Martialische G e b ä r d e de r S c h w e r t  Ü b e r g a b e eines Älteren an einen J ü n g e r e n , 
^ e r d e n nächs t en »Kampffürs Vaterland« d u r c h z u f ü h r e n b z w . sich zu o p f e r n 
^abe. A n d e n d ive r sen Z e i c h n u n g e n im N a c h l a ß k a n n m a n a u s g e z e i c h n e t er
nennen, w i e sich Kolbe v o n se inen d y n a m i s c h e n E n t w ü r f e n (ca. S o m m e r 
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10. Georg Kolbe: kleines 
Modell für Stralsund, Gips 
1934 (Photo Kolbe-Museum) 

1933/34) entfernte zugunsten eines starren, heroischen Figurenstils v o n 
1934/35 , der d e m Willen der Auftraggeber entsprach. 

A m Totensonntag, den 24. November 1935 wurde die Bronze-Gruppe Kolbes 
über der Losung »1914-1918 Ihr seid nicht umsonst gefallen« in einer Ent
hüllungsfeier v o m Kyffhäuserbund und der Stadt eingeweiht . Das Stralsun
der Tageblatt berichtete breit und bildlich am 25. November . Kolbe hatte sich 
 im Gegensatz zu Barlach oder Kollwitz  glänzend angepaßt.4 1 Der OB Hey
demann bedankte sich am 27. 11.1935 mit einem signifikanten Brief an Kolbe 
für die »künstlerisch höchst wertvol le Zierde unserer Stadt, ein neues Kunst
werk, würdig der vielen alten, die unsere Stadt in ihren Mauern birgt.«44 

Freilich, der Kreisleiter der N S D A P (Kieckhöfer?) wendete  nach dem 
Bürgermeister Pohlmann am 15. 2. 1934  am 3. Dezember 1934 e twas gegen 
das Gipsmodel l Kolbes ein, das die weitere Entwicklung der NSPlastik be
leuchtet: »die Parteigenossenschaft der N.S.D.A.P. (ist) der Ansicht, daß die
se Figurengruppe keine symbolhafte Verkörperung des Frontsoldatentums 
darstellt. Das Modell stellt vielmehr eine Verkörperung des sportlichen Ge
dankens dar. Nicht die gestraffte Kraft eines Mannes allein darf die hervor
tretende Ausdrucksstärke des Frontsoldatentums sein. M. E. muß vielmehr 
sichtbar das heroische Erlebnis des großen Krieges in den Vordergrund treten, 
was dieses Modell aber vermissen läßt.«45 

Aber Major Foerster, der Motor des Ganzen, betonte demgegenüber in sei
ner Feierrede am 24. 11. 1935 (Kolbe fehlte w e g e n Krankheit), daß es ange
sichts der Opfer des Krieges von 191418 um den Wiederaufstieg des Vater
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7 / . Georg Ko/Zv: gro/fes Gipsmodell für Stralsund, 1935 
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l andes gehe , d a ß die n e u e J u g e n d »opferbereit« sein m ü s s e u n d es n u r ein Ziel 
gäbe , näml ich D e u t s c h l a n d u n d d a s »neue D e u t s c h l a n d «  »Heil auf Volk, 
Vaterland und Führer«, also d a s b e k a n n t e rhe to r i sche Ritual , welches sich bei 
der E i n w e i h u n g de r nat ional i s t i schen Krieger Denkmäle r berei ts vor 1933 fas
sen ließ. 

D e n le tzt l ichen Sinn bzw. Appe l l an die »Opfe rbe re i t schaf t« de r j ü n g e r e n 
G e n e r a t i o n ha t Kolbe d u r c h a u s anschau l i ch g e m a c h t : de r J u n g e gre i f t ent 
schlossen ans Schwer t (Abb. 11), d a s i hm d e r Ältere oktroyier t . Richard Grau l 
sah » H e l d e n t u m « u n d »Opferwi l l en , de r alle beseel t«, vers innbi ld l ich ; W. Rit
tich in se inem Text z u m 65. G e b u r t s t a g Kolbes: » E r i n n e r u n g u n d Dank an die 
O p f e r des Krieges ist hier in d e n pos i t iven W e r t e n v e r k ö r p e r t : d e r äl tere , rei
fe M a n n reicht d e m halb vor i hm s t e h e n d e n , g e r a d e z u m M a n n g e w o r d e n e n 
Jüng l ing d a s Schwer t . Somit ist d a s H e l d e n t u m einer G e n e r a t i o n e n r e i h e , d ie 
W e h r h a f t i g k e i t de r v e r s c h i e d e n e n Gesch lech te r d a s e igent l iche T h e m a d e s 
Werkes . . .« Bereitsein, K a m p f u n d i m m e r w i e d e r O p f e r s ind die NSFloskeln, 
welche die Plast ik feierten.4 6 A m R a n d e sei hier a n g e m e r k t , d a ß auch Edwin 
Scharff an se inem Kriege r Denkmal in N e u  U l m 19281932 e ine Schwer tübe r 
gabe als Relief zeigte (Kunst u n d Küns t le r 31,1932, S. 345). 

Es m u ß hier nicht e igens be ton t w e r d e n , d a ß die NSFiguren von Thorak 
wie »Kameradschaft« ode r Brekers (Wehrmach t , Partei , »Bereitschaft« von 1939) 
deu t l i ch ges t ra f f t e r , hero i scher u n d ü b e r t r i e b e n e r als » m u s k e l s t a r k e Führe r 
tiere« (Werne r H o f m a n n ) 4 7 model l i e r t s ind , aber Kolbe w a r nicht g e z w u n g e n 
w o r d e n , die S t r a l s u n d e r N S  K ä m p f e r zu schaf fen . Barlach hat sich a u c h nicht 
a n g e p a ß t . 

Kolbe s teht s o z u s a g e n in d e r z w e i t e n Reihe d e s v e r l o g e n e n NSIdeal is
m u s , sein »Großer Wächte r« f ü r die Flakab te i lung L ü d e n s c h e i d 1937 un te r 
scheide t sich k a u m von d e n vier hero i schen »Zara thus t ra«Vers ionen , die von 
1932/331943 model l ier t w u r d e n u n d eine b e s o n d e r e Leere zeigen. Nietzsches 
»Wille z u r Macht« w a r eben ein geis t iger Begriff u n d nicht in körpe r l i che Ak
t ion zu übe r se t zen . Der » E m p o r s t e i g e n d e Jüng l ing« Wilhe lm L e h m b r u c k s 
von 1913 /14 s t and d e n Ideen Nie tzsches bere i t s wesen t l i ch n ä h e r als Kolbes 
s t e r eo type S p o r t s m ä n n e r . U n d Kolbe stell te se ine Schwerthalter f ü r St ra l sund 
u n z w e i d e u t i g u n t e r die Per spek t ive e ines neue r l i chen Krieges mit d e m Füh
rer Hit ler u n d d e r Partei , d e r die M a s s e n in an t i semi t i scher Manie zul ie fen . 
Wer d e n revanch is t i schen Satz als M o t t o auf d e m Sockel vorsch lug , ist unbe 
kannt ; aber er f inde t sich in Ernst Jünge r s V o r w o r t zu dessen In Stahlgewittern: 
».. . d a s ist mir E v a n g e l i u m . Ihr seid nicht u m s o n s t gefa l len . W e n n a u c h d a s 
Ziel ein a n d e r e s , größe re s ist, als ihr er t räumtet .« 4 " 

Der N a z i Wilhe lm Pinder4" schr ieb über d a s D e n k m a l 1937: »Kolbe f and 
f ü r sein her r l iches St ra l sunde r K r i e g e r d e n k m a l d ie G r u p p e d e s Älteren u n d 
d e s J ü n g e r e n , be ide nack t na tü r l i ch , die g e m e i n s a m an ein Schwer t fassen. 
Der Ältere faßt es obe rha lb de r j ü n g e r e n H a n d  er w i r d es ihr eins t über las 
sen. Der Gesch lech te rwechse l d e s g a n z e n Volkes wie die g e m e i n s a m e Not des 
g a n z e n Volkes s ind e ingebo rgen . Das ist nicht erzähl t , s o n d e r n gesag t u n d ei
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12. Georg Kolbe: »Heldcndcnkmal« Stralsund, Bronze 1935 (Photo Schubert) 

gent l ich gesungen .« Ein K o m m e n t a r h ie rzu e rübr ig t sich. A u c h de r Heide l 
berger Professor H u b e r t Schrade ä u ß e r t e sich zu Kolbes G r u p p e 1941, in der 
er »Vater u n d Sohn« sah: »Kolbe will, d a ß sie (die Tatbere i t schaf t ) i m m e r f o r t 
s ichtbar sei, d a ß sie Wesen u n d E r s c h e i n u n g de r he ld i schen Gesta l t g a n z be
s t imme.« 5 0 

Als die Rote A r m e e nach St ra l sund k a m , schössen d ie Solda ten auf die 
B r o n z e m ä n n e r Kolbes. Lange s t a n d die Plast ik in de r DDR im VEB Tie fbau in 
e inem Schuppen, 5 1 bis sie im H o f e des m i l i t ä r g e s c h i c h t l i c h e n / m e e r e s k u n d 
lichen M u s e u m s aufges te l l t w u r d e , w o ich sie p h o t o g r a p h i e r t e (Abb. 12); m a n 
k ö n n t e sie a u c h d e m K o l b e  M u s e u m Berlin schenken , w o sie h i n p a ß t . 

Die »Pietä« v o n Barlach w u r d e nach d e m v o r h a n d e n e n Model l 1987 /88 
d u r c h d e n Plas t iker HansP . Jaeger in G ü s t r o w nachgescha f f en u n d übe r ei
nem Steinsockel sehr wirkungsvo l l im Hof des Johannis Klos te rs plazier t . A m 
Sockel liest d e r Besucher d e n Barlachsatz »Ich gebe wieder das was ist: das Wirk
liche und Wahrhaftige« (Abb. 13a). 

Es ist aber d u r c h a u s a n g e b r a c h t zu f r agen , welche Ar t von Pietä Barlach 
d a m i t schuf , ob d iese e ine ü b e r z e u g e n d e Qual i t ä t d e s Figür l ichen erre ichte , 
oder ob seine Kompos i t ion nicht n u r ein Stereo typ seiner bisher igen G e w a n d 
u n d Ges ta l t f o rmen bildet . Die Starre der Kompos i t ion dien t de r b i ldner i schen 
Idee d e s Kreuzes , aber die Figur d e s Sohnes bleibt in e iner Zwi t t e r s t e l l ung 
zwischen überze i t l i chem Chr i s tu s u n d ze i t t yp i schem Soldat mit Stah lhe lm. 
Gemessen an a n d e r e n Pie t ä Kompos i t i onen w i e d e n e n v o n Wilhe lm Lehm
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13. Ernst Barlach: Pietä für Stralsund, Bronze 1932 (Photo Barlach-Haus, Güstrow) 

brück um 1917/18 (für eine Art »Pantheon«),52 fällt die Gruppe Barlachs qua
litativ ab, sie ist zwar in der Fläche verräumlicht, aber ohne wirklich plasti
sche Werte im Tiefenraum. Dieser Mangel entspringt den konkaven Formen, 
die Barlach immer wieder wählte  statt konvexe Formen zu präferieren, wel
che Plastizität suggerieren.53 
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a. Stralsund: johnnniskloster mit Pietä von 1988 (Photo Schubert) 
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14. Käthe Kollwitz: Pietä, Bronze 1936 (Photo Museum Ludwig Köln) 
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Dieses b i ldne r i sche Prob lem w i r d bes tä t ig t d u r c h die Formges ta l t , die Kä
the Kollwi tz 1936 ihrer Konzep t ion einer auf die Toten des Krieges bezoge
nen Pietä als V e r k ö r p e r u n g d e r paz i f i s t i schen Traue r gab (Abb.14). Sie er
reichte im Unte r sch i ed zu Barlach e ine wirk l iche Einhei t be ide r Figuren in 
dre i f ache r Hins icht : e ine menta le , e ine h a p t i s c h / s i n n l i c h e u n d eine ( für d e n 
Betrachter) visuel l w i r k s a m e Einhei t in e iner d ich ten Kompos i t i on , welche 
die b e i d e n Gesta l ten in e inem gesch lossenen »plas t i schen O r n a m e n t « (Meier
Graefe) real is t isch u n d express iv formte.5 4 Ist bei Barlach die T rau e r u m d e n 
Toten de r pol i t i schen G e w a l t in eine Starre g e s u n k e n , die w i e Beziehungs lo 
sigkei t von Mut t e r u n d Sohn ersche in t b z w . diese Traue r nicht in en t sp re 
c h e n d e G e b ä r d e n psychischer Energie umse tz t , so hat Kollwitz dies derges ta l t 
gelöst, d a ß sie die Trauer in d e n Habi tus sinnl icher Geborgenhe i t umsetz te , 
Mut te r u n d toter Sohn w e r d e n v e r s c h m o l z e n im leibl ichen A u s d r u c k . 

Stellt m a n Barlachs s ta r re Pietä j edoch n e b e n Kolbes ideo log ieha l t ige Revan
c h e  G r u p p e , sche in t d a z u de r spä t e Expre s s ion i smus Barlachs e inen t iefen 
Kont ras t zu bi lden . Die Pole de r un te r sch ied l i chen Express ion w ä r e n auf For
meln zu br ingen : Revanche v e r s u s Trauer . V o m realen Leiden de r ers ten O p 
fer v o n 191418 w i r d von Kolbe in klass iz is t ischer Nack the i t abs t rah ie r t ; die 
real is t ischen R a d i e r u n g e n von O t t o Dix a u s d e m Jahr 1924 w ä r e n d e m als Ve
r i s m u s e n t g e g e n zu setzen,5 5 u n d de r j ünge re >Kämpfer< s teht schon w i e d e r 
 symbol i s ie r t d u r c h die S c h w e r t ü b e r g a b e  bere i t f ü r d e n nächs t en »Opfer 
gang« , d e n die N a z i  D e u t s c h e n forc ier ten , u m d e n k a t a s t r o p h a l e n 1. Welt
kr ieg zu ü b e r t r u m p f e n . Kolbe hat also die Ideologie d e r Kreiskr iegerVer
b ä n d e in a l lgemein ve r s t änd l i che u n d >futuristische< G e b ä r d e n u m z u s e t z e n 
g e w u ß t . Dabei fällt auch die hero i sche G e r a d h e i t d e r Hälse u n d Köpfe be ide r 
Gesta l t en auf , a u s d e n e n die Blicke als ZielBlicke die Z u k u n f t imag in ie ren , 
d. h. d e n nächs t en Kampf »für Deutschlands Ehre«. 

U n d m a n e r inne r t sich de r e i n g a n g s von Barlach a u s d e m Brief an Giesau 
zi t ier ten Wor te u n d k a n n in d i e s e m Sinne mith in die K o l b e  G r u p p e als Figu
r e n  M e t a p h e r fü r d ie zwei Kriege, person i f i z ie r t d u r c h jewei ls e ine K ä m p f e r 
gestal t , sehen u n d e n t s p r e c h e n d in te rp re t i e ren . 

1 Zur Ambivalenz des Opfer-Begriffs siehe 
Reinhart Koselleck: Bilderverbot - Welches To
tengedenken ? (zur Neuen Wache in Berlin), in: 
Frankfurter Allgemeine Ztg. 8. April 1993, S. 33; 
derselbe: Die falsche Ungeduld  das Holocaust
Mahnmal hierarchisiert die Opfer, in: DIE ZEIT, 
vom 19. März 1998, S. 48. 

2 Adolf Behne: Kriegsgräber, in: Sozialisti
sche Monatshefte, Jg. 52, 1919, S. 307309; Bru
no Taut, in: Ja  Stimmen des Arbeitsrates für 
Kunst in Berlin, 1919, S. 101. 

3 Dietrich Schubert: Die Wandlung eines ex
pressionistischen Kriegerdenkmals: Hoetgers 
Niedersachsenstein 19151922, in: WallrafRi
chartzJahrbuch 44, 1984, 285 f. und derselbe: 
Das harte Mal der Waffen, oder: Die Darstel
lung der Kriegsopfer  Aspekte der Visualisie
rung der Gefallenen nach 1918, in: Michael Diers 
(Hg.): MONUMENTE, Berlin 1993, S. 138 f. 

4 Der Begriff »figürlich«, engl, statuary, ist 
im Deutschen zutreffender und angemessener 
als der englische »figurative«, französisch »fi
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gurat if«, im über t ragenen Sinne aber figure. 
Denn Figuration heißt urspr. (auch u m 1960) 
nicht eine menschliche FIGUR zu modell ieren, 
sondern auch u n d gerade innerhalb einer ab
strakten Plastik mittels der gebauten Komposi
tion eine Gestal tFiguration zu erzielen. Zwi
schen solch des ignmäßiger Figurat ion u n d 
wirklicher menschlicher Figur in ihrer Mannig
faltigkeit u n d ihrem individuel lem Ausdruck 
ist in unserer Zeit der Vermischungen nicht 
mehr genau differenziert worden. Das Klischee 
»Abstraction  Figuration« aus der Adenauer
Ära w u r d e einfach weitergestrickt (s. Karl E.Ve
ster: Zur Tradition der figurativen Bildhauerei in 
Deutschland, in: Entmachtung der Kunst, Berlin 
1985, S. 114 f.); es gehörte zu den Schlagworten 
im Bilderstreit um 195255, vgl. dazu die doku
mentarische Arbeit von Harriet WeberSchäfer: 
Die Kontroverse um Abstraktion und Figuration in 
der französischen Malerei, Köln 2001. 

5 Grundlegend Fritz Saxl: Die Ausdrucksge
bärden der bi ldenden Kunst, in: Gustav Kafka 
(Hg.): Bericht über d e n XII. Kongreß der Deut
schen Gesellschaft für Psychologie in H a m b u r g 
1931, Jena 1931, S. 1325. 

6 Sabine Behrenbeck: Zwischen Trauer u n d 
Herois ierung, in: Kriegsende 1918, München 
1999, S. 336337. 

7 Das Kriegsmal steht unveränder t im Stadt
bild von Worms, vgl. Meinhold Lurz: Krieger
denkmäler in Deutschland, Bd. 4: Weimarer Re
publik, Heidelberg 1985, S. 166. 

8 G e r h a r d Armanski : ». . .und wenn wir ster
ben müssen«, H a m b u r g 1988, S. 91 f.; Michael 
Hütt , HansJoachim Kunst: Unglücklich das Land, 
das Helden nötig hat  Leiden und Sterben in den 
Kriegsdenkmälern, Marburg 1990; George L. 
Mosse: Gefallen für das Vater land, Berlin 1993. 

v Siehe zum Kontext Reinhart Koselleck: 
Kriegerdenkmale als Ident i tä tss t i f tungen der 
Überlebenden, in: Identität (Poetik und Herme
neut ik 8), München 1979, S. 255 f.; Kathrin Hoff
mannCur t ius : Der Doryphoros als Kommilito
ne, in: Humanis t i sche Bildung Heft 8/1984: Der 
Mensch in Grenzsi tuat ionen, Stuttgart 1984, 
S. 93 f.; Winfr ied Nerdinger : Rudolf Belling und 
die Kuns t s t römungen in Berlin, Berlin 1981; 
Ilonka JochumBohrmann: Hugo Lederer  ein 
deutschnat ionaler Bildhauer des 20. Jahrhun
der t s (1988 Diss. Heidelberg) , Bern 1990, S. 122 
bis 129, ferner (ohne diese Arbeit zu e rwähnen) 

Ursel Berger u n d Martina Weinland in: Rainer 
Rother (Hg.): Die letzten Tage der Menschheit , 
DHM Berlin 1994, S. 425 f. und 435 f. 

10 Ilonka JochumBohrmann: Lederer, 1990, 
S. 127 

" Werner Rittich: Heroische Plastik, in: Die 
Kunst im Dritten Reich, 1. Jg, 1937, Heft 11, S. 30. 
Diese Tendenz w u r d e gleichzeitig 1934 von 
Alfred Rosenberg propagier t  in den Krieger
denkmäle rn nach 1871 noch fahneschwingende 
Soldaten, jetzt aber kampfbere i te Landser: Revo
lution in der bildenden Kunst (in: Völkischer Be
obachter , 188. Ausgabe /Ber l in 7. Juli 1933, w o 
Rosenberg über Nolde und Barlach urteilte) 
u n d als Buch gleichen Titels München 1934, 
S. 12: »Um 1930 he rum aber ents tehen ernste 
Soldatengestal ten aus Stein, schlicht in den For
men, ernst unterm Stahlhelm hervorschauend . 
Menschen, nicht im Sturm, sondern auf Wache 
oder im gemeinsamen Schritt.« 

12 Siehe Volker Plagemann: »Vaterstadt Va
terland ...<< Denkmäler in Hamburg, Hamburg 
1986, S. 137. 

13 Unter lagen dazu im Stadtarchiv H ar bu r g 
(dank A u s k u n f t von Frau Sibylle Küttner), sie
he Ralf Busch (Hg.):»Kunstpfad Harburg«, Har
burg 1994, S. 5961. 

1 4 Zum Hamburger 76er Denkmal von Kuöhl 
vgl. Jörgen Bracken Das 76er Denkmal am Ste
phansplatz, oder: »Die Unfähigkeit zu trauern«, in: 
Friedensbewegungen in Vergangenheit und Ge
genwart , Museum für Hamburg ische Geschich
te, H a m b u r g 1985, S. 102113; Dietrich Schu
bert, in: Kritische Berichte 15. Jg., Heft 1 / 1987, 
S. 818; Michael Hütt , in: Unglücklich das Land..., 
1990 (wie Anm. 8), S. 112125; Dietrich Schu
bert: »Jetzt wohin?«  Heinrich Heine in seinen 
verhinder ten und errichteten Denkmälern , 
Köln 1999, 301 ff. 

15 Aktennot iz des Rats der Stadt vom 23. 9. 
1927 und Brief des KreisKriegerVerbandes 
vom 23. Oktober 1928 an den OB im Stadtarchiv 
Stralsund, w o ich die Unter lagen im Augus t 
2000 einsah (Akte Rep. 29/325). 

16 Siehe »Deutscher Ehrenhain für die Helden 
19141918«, Leipzig 1931; Siegfried Scharfe: 
»Deutschland über alles«  Ehrenmale des Welt
kriegs, Königstein, Leipzig 1940; zu den Typen 
vgl. Meinhold Lurz: Kriegerdenkmäler , Bd. 4, 
Heidelberg 1985. 
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17 Akte Rep. 29/325, Bl 105 vom 20. Novem 
ber 1928, Bl 117 vom 16. Mai 1931. 

" Abb. 80 bei Margrit Schimanke: »Treue um 
Treue...«, in Ernst Barlach  Das Güstrower Eh
renmal, Leipzig 1998, S. 134; dort auch ein kur
zer Abriß über Stralsund S. 138. 

" Ilonka JochumBohrmann 1990; Dietrich 
Schubert: »Jetzt wohin?« 1999, S. 203. 

20 Hugo Lederer, in: Stralsunder Tageblatt 
Nr. 296, vom 17. Dezember 1932 (Bl 133 der gen. 
Akte im Archiv). 

21 Akte Rep. 29/325, Bl 137 vom Dezember 
1932. 

22 Akte Rep. 29/325, Bl 138 (29.12.1932); 
Herbert Ewe, in: 10. Almanach 1987, S. 5556; 
die Briefe zwischen dem Rat der Stadt Stral
sund und Barlach besitzt Fritz Adler, Marburg, 
der sie an sich nahm (vgl. Barlach Briefe II, 
1969, Anm. zu Brief 1000), aber nicht freigab. 

23 Ernst Barlach Briefe II, 1969, S, 342 f. 
24 Siehe Herbert Ewe: Das nicht errichtete 

Ehrenmal, in: 10. Almanach für Kunst und Kul
tur im Ostseebezirk, Rostock, 1987, S. 55 f.  Ich 
danke Dr. HansJ. Hacker vom Stadtarchiv 
Stralsund für seine Hilfen im Sommer 1999 und 
den Hinweis auf diesen Text. 

25 Der sog. »Geistkämpfer« an der Universi
tätskirche zu Kiel 1928, der schwebende Engel 
für Güstrow als ein »Ehrenmal« 1926/27 ausge
führt, vgl. Elmar Jansen: E. B.  Werk und Wir
kung, Berlin 1975; Kurt Badt: Ernst Barlach der 
Bildhauer, Kiel 1971; Elmar Jansen (Hg.): E. B. 
Werke und Werkentwürfe aus fünf Jahrzehnten, 
Akademie der Künste Berlin 1981, Texte E. Jansen, 
Maria Rüger und Tanja Frank; Elmar Jansen (Hg.): 
Kat. Ernst Barlach 18701938, Künstlerhaus Wien, 
Wien 1984/85; Ilona Laudan: Ein Engel für den 
Güstrower Dom, in: V. Probst (Hg.): Güstrower 
Ehrenmal, Leipzig 1998, S. 1079. 

2h Vgl. zu den wenigen trauernden, klagen
den oder pazifistischen Mahnmalen meinen Bei
trag zu Hoetgers »Niedersachsenstein« 19151922, 
in WallrafRichartzJahrbuch 44,1984, S. 285306; 
und: Das Harte Mal der Waffen, oder: Die Dar
stellung der Kriegsopfer  Aspekte der Visuali
sierung der Gefallenen nach 1918, in: Michael 
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