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Ein Kerzenbaum
Dänischer Minimalismus aus den 1950er Jahren

so versetzt angeordnet, dass keine Kerze unter der anderen 
platziert ist, wodurch ein schmelzen der oberen Kerzen ver-
hindert wird. sind alle 33 stäbe so montiert, bilden sich zwei 
drehungen mit einem durchmesser von 35,6 cm um den 
stab. die Kerzen selbst zeigen, dass die ursprüngliche inven-
tarbezeichnung als „Kerzenbaum“ und die damit evozierte 
assoziation eines christbaumes durchaus einen teil der ins-
pirativen Quelle des designers preisgibt, denn die zu dem 
Kronleuchter passenden Kerzen entsprechen der normgröße 
der damals gängigen dänischen christbaumkerzen. 

der Kronleuchter wird dann mit einem seil oder ähnlichem 
an einer kleinen Öse am oberen ende des langen stabs frei 
im raum aufgehängt. dabei entwickelt sich eine leichte dreh-

BLICKPUNKT JUNI. ein „Kerzen-
baum“? hinter diesem wenig 
aufschluss gebenden Begriff 
verbirgt sich in den museums- 
inventaren ein objekt mit der 
inventarnummer lga10520, 
dessen ursprüngliche form und 
Verwendung bis vor einiger Zeit 
unklar war (abb.1). auch die 
Beschreibung „mit 33 gewinden 
und Ästen mit Kerzenhalterung“ 
ist nicht sehr erhellend, denkt 
man doch vielleicht eher an eine 
christbaumähnliche Konstruk-
tion. 1961 wurde das objekt bei 
der firma Yserentant Kg, innen- 
einrichtungen nürnberg, ange-
kauft und in den 1970er-Jahren 
dem spielzeug-inventar zuge-
ordnet. es wäre jedoch sicherlich 
der albtraum aller verantwor-
tungsvollen eltern, ihre Kinder 
mit 33 brennenden Kerzen spie-
len zu lassen. denn es handelt 
sich bei dem objekt mitnichten 
um ein spielzeug oder einen 
gegenstand zur Kinderbelus-
tigung, sondern vielmehr um 
einen modernen Kronleuchter 
aus den 1950er Jahren.

Bei der suche nach dem 
ursprünglichen Verwendungs-
zweck der 33 lose vorliegen-
den stäbchen mit ösenförmiger 
halterung stellte sich heraus, dass es sich hier wohl um tei-
le des Kronleuchters PK 101 aus dem Jahr 1956 handelt, den 
der skandinavische designer Poul Kjærholm (1929–1980) 
geschaffen hat (abb. 2). die ebenso einfache wie wirkungs-
volle Konstruktion reduziert sich auf einen dünnen stab aus 
gebürstetem stahl mit einer länge von 113 cm, in welchen 
dann die im alten inventar sogenannten „Äste“ eingeschraubt 
werden. dieser stab hat sich jedoch leider nicht erhalten.

mittels kleiner gewinde waren die 17,5 cm langen stäbchen 
in gleichmäßigem abstand als rechtsgängige helix in den lan-
gen stab eingedreht. am ende jedes stäbchens befindet sich 
ein aus einem metallband gebildeter, 1,4 cm breiter ring, der 
als halterung jeweils einer Kerze dient. die stäbchen waren 

Abb. 1: Teile von PK 101, Poul Kjærholm, Dänemark, 1956, gebürsteter Stahl, Inv. LGA10520 (Foto: Annette 
Kradisch). 
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bewegung, die an die freihängenden, „fast zur standardaus-
stattung einer modernen Wohnung der 50er- und 60er-Jahre“ 
(marter 1997, s. 563) gehörenden mobiles erinnert. diese 
gehen auf den amerikanischen Künstler alexander calder 
(1898 –1976) zurück, der aus seiner Begeisterung für kineti-
sche Kunst und astronomie heraus ab anfang der 1930er-Jah-
re diese beweglichen Konstruktionen aus abstrakten formen 
schuf.

der im dänischen Øster Vrå geborene designer Poul Kjær-
holm (abb. 3) machte zunächst eine ausbildung zum schrei-
ner. Von 1949 bis 1952 studierte er an der Kunsthandwerks-
schule Kopenhagen unter anderem bei lehrern wie dem 
möbeldesigner hans Wegner (1914–2007) und dem archi-
tekten Jørn utzon (1918–2008, u.  a. architekt des opernhau-
ses in sydney) und arbeitete anschließend überwiegend als 
möbeldesigner. Bekanntheit erlangte er vor allen dingen für 
seine sitzmöbel und seine raumgestaltungen. für sein raum-
konzept des dänischen Pavillons bei der mailänder trienna-
le 1960 gewann er beispielsweise den grand Prix. Klassiker 
des modernen skandinavischen designs sind bis heute unter 

anderem seine liege PK 24™ (abb. 4), sein Klapphocker PK 
91™ oder auch der stuhl PK 22™.  

der mehrfach mit hochrangigen designpreisen ausgezeich-
nete Kjærholm steht sowohl in der tradition namhafter skan-
dinavischer designer wie Kaare Klint (1888–1954), dessen 
faaborg chair deutlich die form der stühle PK 11™ und PK 
12™ beeinflusste, als auch der wegbereitenden modernen 
designer. ludwig mies van der rohes (1886–1969) stuhl Brno 
modell nr. mr50 diente als formgebende inspiration für sei-
nen stuhl PK 13, aber auch seine nähe zu den gestaltungs- 
ideen von charles (1907–1978) und ray (1912–1988) eames 
lässt sich gut in seinem frühen stuhl PK 0 von 1952 (vgl. 
stuhl lcW, 1945) oder seinem sitzensemble PK 31™ und PK 
31/3™ von 1959 (vgl. sofa compact, 1954) erkennen. 

Kreative impulse gaben auch die raumgestaltungskonzepte 
van der rohes und des ehepaares eames für seine eigenen 
raumgestaltungen und sein Wohnhaus, welche sich eben-
falls durch das gefühl der Weite auszeichneten und durch 
die für ihn typische Klarheit und reduzierung eine sehr gro-
ße leichtigkeit entwickelten (abb. 5). Kjærholm nutzte zur 
Komposition seiner räume unter anderem große glasfronten 
und sitzmöbelgruppen, die sich im unterschied zu den schöp-
fungen seiner Zeitgenossen durch eine niedrigere sitzhöhe 
auszeichnen. dadurch erscheint der raum optisch höher, und 
die visuelle horizontlinie der sitzenden Person liegt niedri-

Abb. 3:  Porträt von Poul Kjærholm zu Hause, Dänemark, ca. 1961 (© Repub-
lic of Fritz Hansen). 

Abb. 4: Poul Kjærholm, PK 24™, Dänemark, 1965, rostfreier Stahl, Peddig-
rohr und Leder (© Republic of Fritz Hansen).

Abb. 2: PK 101, Poul Kjærholm, Dänemark, 1956, gebürsteter Stahl 
(Abb. aus: Harlang u.a. 1999).
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ger, wodurch der raum weiter und größer wirkt. dieser effekt 
wird durch fotostellwände mit abstrakten natürlichen formen 
und landschaften in schwarz-Weiß noch potenziert.

Bei der Betrachtung von Kjærholms arbeiten ist augenfällig, 
dass er doch deutlich stärker von internationalen strömungen 
beeinflusst war, als andere dänische möbeldesigner seiner 
Zeit. die dänische möbelindustrie, durch zunehmende Koope-
rationen zwischen handwerkern und industriellen und der ab 
1927 jährlich stattfindenden ausstellung der möbeltischler-in-
nung neu belebt und international renommiert, konzentrierte 
sich deutlich auf die Produktion von möbeln aus holz, auch 
wenn dabei zunehmend der aspekt der massenfertigung eine 
rolle spielte. so beispielsweise auch sein lehrer hans Weg-
ner. auch die frühen arbeiten Kjærholms, etwa sein stuhl 
PK 0 und andere arbeiten für die möbelfabrik fritz hansen, 
bei der er 1952/53 kurz angestellt war, werden noch durch 
den Werkstoff holz dominiert. doch bei seinem zur erlan-
gung der meisterwürde gefertigten stuhl PK 25™ aus matt-
gebürstetem stahl und flaggenleine zeigt sich schon früh 
seine Begeisterung für den Werkstoff stahl. „meine früheren 
arbeiten sind aus holz. aber die tischler und fabrikanten, 
für die ich arbeitete, verstanden meine intention nicht. das 
geschah erst bei Kold christensen. ich bekam die möglichkeit, 
die dinge in den griff zu nehmen. Kold verfügte, wie bekannt, 
nicht über einen Produktionsapparat, er ließ die einzelteile 
bei verschiedenen herstellern produzieren. es war einfach, 
mit gestellen aus einzelnen, fertig vorproduzierten stahlpro-
filen zu arbeiten und ich war schnell fasziniert von den vie-
len möglichkeiten des neuen materials.“ (interview mit Poul 
Kjærholm. in: harlang u.  a. 1999, s. 163)

Besonders das Wechselspiel zwischen der stählernen ober-
fläche und dem licht, welches ja auch für den Kronleuchter 
nicht unwesentlich ist, übte eine lebenslange faszination 
auf ihn aus: „nicht nur die konstruktiven möglichkeiten des 

stahls interessieren mich. 
die Brechung des lichts 
in seiner oberfläche war 
für mich ein wesentlicher 
aspekt meiner künstleri-
schen arbeit.“ (harlang u.  a. 
1999, s. 163). Besonders sei-
ne Zusammenarbeit mit dem 
obengenannten ejvind Kold 
christensen (1906–1984), 
einem möbelhändler aus tøl-
lose, begründete eine bis zu 
Kjærholms tod 1980 andau-
ernde, produktive freund-
schaft. christensen war, so 
müsste man es vielleicht 
heute nennen, ein marke-
ting-talent. er erkannte, dass 
es den designern der möbel 
einerseits an Zugangsmög-

lichkeiten zu den Produzenten fehlte, die ihre möbel in der 
gewünschten Qualität herstellen konnten und andererseits 
auch an einer internationalen Vermarktung. so begann chris-
tensen mit hans Wegner fabrikanten in ganz dänemark zu 
suchen, die auf die einzelnen möbeltypen und materialien 
spezialisiert waren und somit die entwürfe in der hohen Qua-
lität und zu einem angemessenen Preis produzieren konnten, 
um diese dann anschließend international zu vermarkten. 
Kjærholm, der in den Jahren zwischen 1952 und 1955 mit 
verschiedenen materialien experimentiert hatte und seine 
persönliche Balance zwischen Künstler und industriedesigner 
suchte, fand bei christensen die nötige künstlerische freiheit 
und zugleich die spezialisierten Produzenten, handwerker 
und hochwertigen materialien, um seine ideen realisieren zu 
können. 

ab 1956, also dem Jahr in dem auch der Kronleuchter ent-
stand, widmete sich Kjærholm ganz den natürlichen materia-
lien und dem stahl. letzterer war zumeist matt, um ein domi-
nieren  über die anderen Komponenten zu verhindern und die 
optische einheit der stücke zu erhalten. Zugleich hatten natür-
liche materialien die eigenschaft des ästhetischen alterns, 
die für ihn stets eine wesentliche rolle spielte und bei seinen 
designs von anfang an mitgedacht wurde. so entstanden stü-
cke, die sich durch die Klarheit der linienführung und eine 
asketische, minimalistische formensprache auszeichnen und 
bei welchen das gefühl für stofflichkeit und die struktur der 
texturen und der oberflächen stärker in den fokus rückt. 

der Kronleuchter PK 101 ist ein wunderbares exempel vie-
ler charakteristika der arbeiten Kjærholms. 1956 entwor-
fen, aber erst 1959 bis 1966 und noch einmal kurz 1974 pro-
duziert, ist er aus dem typischen mattgebürsteten stahl und 
zeichnet sich durch lineare Klarheit und eine reduktion auf 
das Wesentliche aus. die einzelnen kleinen stäbchen sind auf 
einen minimalen durchmesser von 0,3 cm reduziert und füh-

Abb. 5:  Blick in den Wohnraum auf der Wasserseite des Wohnhauses von Poul und Hanne Kjærholm in Rungsted 
(Abb. aus: Harlang u. a. 1999).
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ren so die Zugfestigkeit des stahls vor augen, ohne dabei den 
Werkstoff dominant in den Vordergrund zu rücken. Von sich 
wiederholender und leicht zu montierender form, bilden sie 
durch die geschickte helix-anordnung um die zentrale achse 
eine elegante und doch zurückhaltende struktur. freihängend 
ist der Kronleuchter eine anmutige ergänzung und lichtquel-
le im raum, ohne diesen zu dominieren oder zu beschweren. 
der Blick des Betrachters bleibt durch die offene und schlan-
ke Konstruktion unverstellt. somit passt der Kronleuchter 
wunderbar zu den von Weite und landschaft dominierten 
und doch auf ihre Weise stark strukturierten raumkonzepten 
Kjærholms. 

„in this sense, the candelabrum was an abstraction of Kjaer-
holm´s furniture, destilling his preoccupations with repetitive 
elements and geometrical form into a single, lyrical spiral.“ 
(sheridan 2007, s. 83) 
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