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Fachwerk heute — noch oder wieder? 

Von Werner Mollweide, Ludwigshafen am Bodensee 

Altes, werkgerechtes Fachwerk zu erhalten, ist ein dringendes 
Anliegen der Denkmalpflege und des Ortsbildschutzes. Der 
Denkmalpfleger steht dabei oft vor der Entscheidung, ob unter 
schadhaftem Verputz vorkommendes Fachwerk freigelegt 
werden soll. Er wird sich zur Freilegung nicht entschließen, 
wenn das Fachwerk deutlich erkennbar nur als Konstruktion 
eines massiv gedachten Gebäudes dient. Kummer empfindet 
der Denkmalpfleger, wenn gutes und sogar kunstvolles Fach
werk zugeputzt wird, weil es dem Zeitempfinden gerade nicht 
entspricht; denn der Fachwerkbau ist eine z e i t l o s g e w o r 
d e n e e c h t e B a u w e i s e , die sich aus dem Material und 
seiner Funktion entwickelt hat (Abb.). Er ist heute nicht tot, 
sondern so lebensfähig, daß auch der zeitgenössische Archi
tekt und Bauherr sie verwenden kann. Einem von gutem 
Fachwerk geprägten Ortsbild sollte „die Despotie des Zeit
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Das Rathaus in Bodersweier (Krs. Bühl) 
E r s t u m die Mit te des v e r g a n g e n e n J a h r h u n d e r t s ist dieses R a t h a u s 
in de r im e h e m a l i g e n Gräf l ich H a n a u  L i c h t e n b e r g i s c h e n Gebie t t r a d i 
t ions re ichen F a c h w e r k b a u w e i s e e r r i ch te t worden . Spä te r ü b e r p u t z t , 
w u r d e die g e s a m t e F a c h w e r k k o n s t r u k t i o n anläßl ich e ine r im J a h r e 1959 
u n t e r de r L e i t u n g v o n Reg . Baume i s t e r Fr i ed r i ch Ju t z i e r , F r e i b u r g , 
d u r c h g e f ü h r t e n I n s t a n d s e t z u n g des R a t h a u s e s wiede r f re ige leg t . Trotz 
se ine r Einfachhe i t , d. h. o h n e schmückendes B e i w e r k (Rauten , A n d r e a s 
k r e u z e o. ä.), gibt das F a c h w e r k m i t se ine r al lsei t ig k o n s e q u e n t an 
g e o r d n e t e n S y m m e t r i e d e m B a u w e r k ein s ta t t l iches Aussehen . 
Das R a t h a u s bi lde t d e n S c h w e r p u n k t in e iner ganzen Flucht a l te r 
F a c h w e r k h ä u s e r , wie es die G e s a m t a u f n a h m e zeigt . I h m u n m i t t e l b a r 

g e g e n ü b e r s t eh t die h e u t e noch in Bet r i eb bef indl iche a l te D o r f 
schmiede , d e r e n o f f e n e r R a u m a n de r S t r a ß e n e c k e e ins tma l s z u m 
Beschlagen de r P f e r d e ged ien t ha t . Im Sinne mögl ichs te r Einhe i t l i ch
ke i t w u r d e de r f ü r den h e u t e wesent l ich e r w e i t e r t e n B e h ö r d e n b e t r i e b 
n o t w e n d i g g e w o r d e n e eingeschossige A n b a u an das R a t h a u s ebenfa l l s 
in F a c h w e r k er r ich te t . 
Z u s a m m e n m i t de r d a h i n t e r a u f r a g e n d e n D o r f k i r c h e m i t i h r e m z. T. 
noch aus mit t e l a l t e r l i che r Zei t s t a m m e n d e n C h o r t u m bi ldet diese 
F a c h w e r k h a u s g r u p p e eine der schöns ten u n d re izvol ls ten D o r f m i t t e l 
p u n k t e in der O b e r r h e i n e b e n e . I h n zu e r h a l t e n ist die pol i t ische 
G e m e i n d e Boderswe ie r bes t r eb t , w o f ü r i h r a n dieser Stel le eigens 
g e d a n k t w e r d e n dar f . M. Hesselbacher 
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Sasbachwalden (Krs. Bühl) 

k 

geistes" (Gottfried Keller) keinen modischen Bau aufnötigen, 
vielmehr ist die Einheit eines guten Ortsbildes in Form und 
Farbe vordringlicher als die Demonstration noch so geist
reicher und kühner Einfälle zeitgenössischen Geltungstriebs. 
In unserem schwäbischalemannischen Lebensraum haben 
Dörfer und alte Stadtkerne noch einen Bestand an Fachwerk
bauten, der ihr besonderes Bild aus dem internationalen 
Einerlei der Glassteinbauten hervorhebt (Abb.). Zu diesem 
Bestand gehören auch besonders die alten bäuerlichen Zweck
bauten, die großen Scheunen mit ihren eindrucksvollen Steil
dächern, deren allmähliches Verschwinden infolge der heutigen 
Wirtschaftsumstellung ein Ortsbild derart verarmen läßt, daß 
doch ernstlich versucht werden muß, Ersatzbauten mit neuer 
Zweckbestimmung dem alten Bestand anzupassen. Also: In 
von Fachwerkbauten geprägten Ortsbildern sollte das Fach
werk nicht nur erhalten werden, es sollten vielmehr Ersatz

links: Ältester Bauernhof des Ortes 
Alemann i sche r Eindachhof in F a c h w e r k 
K o n s t r u k t i o n in Knies tockbauwei se 
Talse i t iger Giebel, m i t L a u b e ausges ta t t e t , die durch 
ein Wet te rdach gegen Regen besonders geschützt ist 

rechts : Wohn und Geschäftshausneubau 
in F a c h w e r k k o n s t r u k t i o n mit Giebe l laube 
u n d re icher A u s s t a t t u n g mit S c h m u c k f o r m e n 

Arch i t ek t Dipl .Ing. Heinr ich Wolf, Sasbachwalden 

A u f n a h m e n : Mar t in Hesselbacher 
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Alte und neue Fachwerkhäuser in Sasbachwalden (Krs. Bühl) 
Auch in de r Vorbe rgzone des mi t t l e r en Schwarzwaldes ist das Fach
w e r k h a u s seit J a h r h u n d e r t e n die t r ad i t ione l l e Bauweise . Da die Eichen 
d o r t f eh l t en , l i e f e r t en die reichl ich v o r h a n d e n e n Kas tan i en das Mate
r ial , im V o l k s m u n d „Käschteholz" g e n a n n t , f ü r die K o n s t r u k t i o n s 
hölzer , Schwellen, P f e t t e n , Eck u n d Bunds t i e l e u n d St reben . F ü r die 
Fül lhölzer , das s ind die Zwischenr iege l u n d die Zierhö lze r (Rauten 
u n d Andreask reuze ) , sowie f ü r das gesamte Decken u n d Dachholz 
w u r d e die T a n n e v e r w e n d e t . Die Dächer w a r e n ur sp rüng l i ch in St roh 
gedeckt . Die Riege l fe lde r w a r e n m i t L e h m  F l e c h t w e r k ausgefach t u n d 
weiß geka lk t . 
So s ieht m a n h e u t e noch i n den zwischen den A u s l ä u f e r n der „Hornis
g r inde" l i egenden T ä l e r n m a n c h e s ta t t l i chen B a u e r n h ö f e , deren w e i ß e 
F a c h w e r k f e l d e r durch die O b s t b a u m w i e s e n an den s t e i l ab fa l l enden 
T a l h ä n g e n sch immern . Nach dem u r a l t e n Pr inz ip des a lemann i schen 
„Eindachhauses" er r ich te t , in welchem Menschen, Vieh u n d V o r r ä t e 
u n t e r e inem Dach u n t e r g e b r a c h t sind, s t ehen sie m i t dem Fi rs t ih res 
Daches senk rech t zur Hangr i ch tung . O f t m a l s sind sie auch m i t der 
a u s d e m Elsaß ü b e r n o m m e n e n Giebe l laube ausges ta t t e t . 

Als M i t t e l p u n k t de r F a c h w e r k b a u w e i s e , die dor t auch h e u t e noch 
p rak t i z i e r t wird , ist de r Ort Sasbachwalden zu n e n n e n , der nicht n u r 
u m se iner idyl l ischen Lage wil len zu F ü ß e n des mäch t igen Bergmass ivs 
der H o r n i s g r i n d e b e k a n n t ist, sonde rn g e r a d e auch wegen se iner 
vie len F a c h w e r k b a u t e n . Der in Sasbachwalden t ä t ige Archi tek t , Dipl.
Ing . Heinr ich Wolf, h a t sich u m den heu t igen F a c h w e r k b a u besonder s 
ve rd i en t gemacht . In A n l e h n u n g a n die al ten B a u e r n h ä u s e r i n n e r h a l b 
u n d in de r U m g e b u n g von Sasbachwalden gibt er se inen W o h n h a u s 
n e u b a u t e n ein F a c h w e r k , das in de r G e s a m t k o n s t r u k t i o n wie auch i m 
Detai l , die j a h r h u n d e r t e a l t e Trad i t ion fo r t se tz t . In den hier beigege
b e n e n vier A b b i l d u n g e n w e r d e n j e zwei his tor ische B a u e r n h ä u s e r u n d 
in j ü n g s t e r Zei t e r r i ch te t e E i n f a m i l i e n h ä u s e r gezeigt. Die l e t z t e ren 
w e r d e n d e m Leser gewiß verdeu t l i chen , wie reizvoll u n d l ebend ig 
auch h e u t e noch die F a c h w e r k b a u w e i s e sein k a n n . Giebe l laube u n d 
Z i e r f o r m e n von der R a u t e bis zum „Mann" (Bundst ie l m i t j e zwei 
St reben u n d Bügen) lassen diese H ä u s e r die Sprache der H e i m a t r eden , 
d e n n sie g e h ö r e n zum k u l t u r e l l e n Bes tand des dor t igen Raumes . 

M. Hesselbacher 

Sasbachwalden (Krs. Bühl) 

l i nks : 

Eigenheim mit Büro des Architekten 
Dipl.Ing. Heinrich Wolf, 

von i hm als Musterbe i sp ie l f ü r t r ad i t ions 
g e b u n d e n e F a c h w e r k b a u w e i s e e r b a u t : 

Das Haus s teh t m i t d e m Dachfirs t senk rech t 
zum Hang. Das ta lsei t ig n a t u r g e m ä ß hoch 
h e r a u s k o m m e n d e Sockelgeschoß in Massiv
b a u w e i s e b i rg t Kel le r u n d Garage (Rund
bogentor ) . Das gesamte Erdgeschoß und 
be ide Giebel sind in F a c h w e r k kons t ru i e r t . 
Der D a c h r a u m ist zweigeschossig ausge
bau t . Die Bunds t i e l e in „ M a n n k o n s t r u k 
t ion" lassen d e n R a u m o r g a n i s m u s ab lesen . 

rech ts : 

Etwa 250 Jahre altes Bauernhaus 
in F a c h w e r k k o n s t r u k t i o n 

Knies tockbauwe i se 
Der Giebel ist besonder s reich mit Zier 
f o r m e n ausges ta t t e t . A n d r e a s k r e u z e u n d 
R a u t e n sind, tei ls einzeln, teils i n e i n a n d e r 
verf lochten , wie ein Schmuckteppich ü b e r 

die ganze G i e b e l f r o n t ve r s t r eu t . 

A u f n a h m e n : Mar t in Hesselbacher 
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A u f n . Mar t in Hesselbacher 

Willstätt (Krs. Kehl) 
An der gleichen Straße und unmittelbar gegenüber den in der 
rechts stehenden Abbildung gezeigten historischen Fachwerk
häusern stehen Neubauernhöfe, welche anstelle von Altbauten 
errichtet worden sind, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. 

Arch i t ek t Reg . Baumei s t e r Fr ied r i ch Ju t z i e r , F r e i b u r g i. Br. 
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A u f n . Fr iedr ich Ju tz i e r 

Willstätt (Krs. Kehl) 

Einer der Neubauernhöfe, welche anstelle von Altbauten er
richtet worden sind, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. 

Arch i t ek t Reg . Baume i s t e r Fr ied r i ch Ju t z i e r , F r e i b u r g i. Br. 

und Neubauten in solchen Ortseinheiten auch heute als Fach
werkbauten errichtet werden, ohne dem unsachlichen Vorwurf 
der zeitgeschichtlichen Unehrlichkeit ausgesetzt zu sein 
(Abb.). Mit den heutigen Hilfsmitteln kann unser gesund 
weiter entwickeltes Zimmerhandwerk den Anforderungen 
einer zeitgemäßen Innenraumgestaltung entsprechen, auch 
wenn die zu geringe Geschoßhöhe von Altbauten die Erhal
tung des Fachwerks oft auszuschließen scheint. 
Technisch und wirtschaftlich hält der Fachwerkbau den Ver
gleich mit anderen Bauweisen sehr wohl aus. Im Bombenkrieg 
mit seinen Luftdruck und Sogwirkungen hat das elastische 
Fachwerk oft größere Standfestigkeit bewiesen als Massiv
bauweisen. Allerdings kann Fachwerk nicht mehr als billigste 
Bauweise angesehen werden. Jahrhunderte überdauert wirk
lich nur Eichenholz, das schwer entflammbar und formbe
ständig ist, aber das Bauen verteuert. Der ästhetische Wert 
eines Fachwerks hängt von den verwendeten Holzstärken ab; 
Holzstärken unter 14 cm auf der Schauseite wirken kümmer
lich. Der Kälteschutz macht eine innere Verkleidung mit 
Dämmplatten nötig, bei der der Setzvorgang infolge des 
Schwindens besonders der liegenden Hölzer nicht vergessen 
werden darf. 

Man hat gelegentlich vermutet, daß Fachwerk, dessen Riegel
felder mit dem Holz bündig ausgemauert sind, für Überputz 
des Holzes bestimmt gewesen sei. Aber alte Abbildungen von 
Häusern, welche in Fachwerk gebaut, heute aber ganz verputzt 
sind, zeigen das früher sichtbare Fachwerk. Der Verputz der 
Fache mußte also immer die freibleibenden Holzflächen pol
sterartig um etwa 2 cm überragen. Hier darf vielleicht eine 
alte handwerkliche Erfahrung vermutet werden, die der 
besseren Erhaltung des Holzes dienen wollte. Das über das 
Holz vorstehende Putzpolster läßt aufgesaugtes Regenwasser 
nicht in das Holz einsickern, sondern außerhalb der Holzkante 
verdunsten. Der Verputz soll möglichst glatt sein, damit Regen 
und Staub keine vergrößerte Ablagefläche vorfinden. Rauh
putz von Fachwerk ist also unorganisch und stilwidrig 
(Abb.). Die oben gewagte Vermutung, daß ein das Holz über
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A u f n . Mar t in Hesse lbacher 

Willstätt (Krs. Kehl) 

Alte Fachwerkhäuser 
giebelsei t ig zur S t r a ß e s tehend , m i t W e t t e r d ä c h e r n ausges t a t t e t 

ragendes Putzpolster das Regenwasser vom Holz fernhalten 
könnte, würde die Ausbildung einer Art von Traufkante an 
der Unterseite der Putzfläche rechtfertigen. Die prismische 
Kantenbildung des ^Putzpolsters beeinträchtigt aber die 
Schrägansicht des Fachwerks und sollte deshalb möglichst 
flach gehalten werden bzw. der Verputz muß bis zu den 
Hölzern hin flachgezogen werden, wie es die Abbildungen er
läutern (Abb.). Sind die Felder, etwa bei den Ausschmük
kungen — Andreaskreuze, Rauten usw. — nur klein, d. h. 
wenige Quadratdezimeter groß, dann sollten sie bei holz
bündiger Ausriegelung nicht überputzt, sondern nur über
schlemmt werden (Abb.). Ragt die Ausriegelung über das 
Holz hinaus, dann sollte sie kissenartig überputzt werden 
(Abb.). 
Ganz abwegig ist es, wenn das Fachwerkholz in Stärke des 
Putzes überbrettert wird, um eine ebene Fläche zu gewinnen. 
Derart geringe Brettstärken werfen sich und verstoßen gegen 
die handwerkliche Ehrlichkeit. Wenn Ausbesserungen ein 
Überbrettern zulassen, so sollte die Holzstärke nicht unter 
4 cm, vielmehr nach Möglichkeit bis 6 cm, liegen. Dabei ist das 
schadhafte Holz auszustemmen und das neue Holz durch Ver
schrauben in feste Verbindung mit dem alten zu bringen. Weil 
waagrecht liegende Riegel und Schwellen Wetterschäden be
sonders ausgesetzt sind, wird der Zimmermann die obere 
Fläche solcher Hölzer vor der Ausmauerung mit einer zusätz
lichen Isolierung sichern sollen. Er weiß auch, daß man heute 
das Holzwerk weitgehend mit einem chemischen Mittel schüt
zen kann. Man wird zusätzlich das nach außen sichtbare Holz 
derart mit einem Schutzmittel behandeln, daß es sich dunkel 
von den hellen Putzpolstern absetzt, und es wäre erwünscht, 
wenn das tiefer ins Holz eindringende Tränkungsmittel zu
gleich Farbträger wäre. Freigelegtes altes Fachwerk trägt oft 
Spuren von rotem Eisenoxyd, das vielleicht mit Ochsenblut 
als Bindemittel aufgetragen war. Aber auch für lange Zeit 
wasserfest abbindender Käsekalk aus mit Magermilch ver
mischtem Grubenkalk mag oft als Bindemittel gedient haben. 
Vielfach hat man die Kenntnis von der Ochsenblutbindung mit 
dem Farbkörper verwechselt und das rote norwegische Fach
werk dem Ochsenblut zugeschrieben. Warum es gerade 
Ochsenblut sein sollte, ist farbtechnisch schwer zu ergründen. 
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l inks : 

Falscher 
Fachverputz 
bei 
holzbündiger 
Ausmauerung 
R a u h p u t z , 
der durch 
kle ine , m i t de r 
Spi tzkel le 
gezogene Bögen 
besonders 
u n r u h i g u n d 
m a n i r i e r t w i r k t . 
Der Verpu tz 
is t te i lweise 
ü b e r die St rebe 
gezogen, 
wodurch diese 
viel schmaler 
erscheint . 
Die ges t r iche l ten 
Lin ien zeigen 
die wirk l iche 
Bre i t e 
der S t r e b e 

A u f n . 
M a r t i n 
Hesselbacher 

rechts oben : 
Falscher Fachwerkverputz 

bei holzbündiger Ausmauerung 
Der Verpu tz ist zwar gla t t ; er ist j edoch zu dick 

a u f g e t r a g e n u n d an den R ä n d e r n abgefas t , was bei 
den kle inen F e l d e r n in den F e n s t e r b r ü s t u n g e n 

besonder s ungüns t i g w i r k t 

rechts u n t e n : 

Richtiger Fachwerkverputz 
bei holzbündiger Ausmauerung 

Verpu tz n u r als d ü n n e Kalksch l emme a u f g e t r a g e n 
u n d m i t der Kel le b ü n d i g an die Holzkan ten gezogen 

A u f n a h m e n : Mar t in Hesselbacher 

^1. R I C H T I G 

r 

Si3 £ fS P U T Z 
R i c e e L M A u e w e R K 
F A C H W E R K H O L Z 

Außenputz an historischen Fachwerkhäusern 

Fig. i: Richtiger Verputz bei holzbündig liegender Ausmauerung 
Er ist j ewei l s nach den F a c h w e r k h ö l z e r n zu d ü n n e r a u f z u t r a g e n 
u n d mit k le ine r Scheibe so abzure iben , daß er auf die Holzkan te 
t r i f f t . 
Folge: Die F a c h w e r k h ö l z e r b e h a l t e n visuell i m m e r i h r e gleiche 

Brei te . 

r e 2 D F A L S C H 

vfZ^A 
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Fig. 2: Falscher Verputz bei holzbündig liegender Ausmauerung 
Er ist m i t der L a t t e abgezogen u n d j ewei l s nach den F a c h w e r k 
hö lze rn zu abgefas t . 
Folge : Die Fachwerkhö l ze r ersche inen in Schrägans icht u n d 

Unters ich t schmaler . Der Verpu tz w i r k t unorgan i sch und 
n i m m t der ganzen F a c h w e r k k o n s t r u k t i o n den his tor ischen 
Habi tus . 

Fig. 3: Über die Fachkonstruktion hinausragende Ausmauerung 
ist n u r mit e iner d ü n n e n P u t z s c h l e m m e zu übe rz i ehen (die mit 
Sack le inwand abzu re iben ist), d a m i t die Riege l fe lder nicht zu 
sehr a u f t r a g e n . 

P U T Z 6 C W L C M M E 
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a M N e N P u r z 

Fig. 4: Ergibt sich die Notwendigkeit, die Ausmauerung aus der 
Fachwerkkonstruktion auszuräumen, 
d a n n sollte die n e u e A u s m a u e r u n g (Schwemm oder Backstein) 
r u n d 2 cm h i n t e r der Außenf läche des Holzes l iegen, d a m i t de r 
A u ß e n p u t z ho lzbünd ig a u f g e b r a c h t w e r d e n k a n n . Is t die Holz
t i e f e zu ger ing (was bei his tor ischem F a c h w e r k n u r ä u ß e r s t 
sel ten der Fall ist), d a n n m u ß die A u s m a u e r u n g nach i n n e n vor 
k r a g e n , dami t de r A u ß e n p u t z holzbündig gesicher t ble ib t . Die 
Fachwerkhö l ze r sind d a n n i nnen a u f z u f ü t t e r n zur A u f b r i n g u n g 
der Verk le idung . Diese soll ten aus fo lgenden Mater i a l i en be
s t ehen (das Rezept gilt auch f ü r F a c h w e r k n e u bau ten ) : 
a) AluFol ie gegen Z u g l u f t bei Risseb i ldungen zwischen Aus

m a u e r u n g u n d Fachwerkhö lze rn , w e n n l e t z te re zu schwinden 
b e g i n n e n (dies in der Haup t sache bei Neubau ten ) . Deshalb 
auch Dreiecksle is ten an den Sei tenf lächen der Fachwerkhö lze r , 
die ein besseres Hal ten der A u s m a u e r u n g an der F a c h w e r k 
k o n s t r u k t i o n gewähr le i s t en . 

b) D ä m m p l a t t e als Wärmeschu tz . 
c) H e r a k l i t h als P u t z t r ä g e r f ü r I n n e n p u t z oder L a t t e n r o s t u n d 

d a r ü b e r Ver t ä f e lung . 

J k 
Skizzen u n d T e x t : Mar t in Hesse lbacher 
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Richtiger Fachwerkverputz bei Ausmauerung, 
welche über die Holzkonstruktion hinausragt 
Keine harte Abfasung, sondern weicher Ubergang nach den Holzkanten 
zu, der durch vorsichtiges Abschroten der Ausmauerung an den Rän
dern erreicht wird 

Aufn. Martin Hesselbacher 

Leider haben die feinkörnigen roten Eisenoxyde die unange
nehme Eigenschaft des „Blutens". Mit fortschreitender Ver
witterung des Bindemittels wandern die Farbteilchen mit dem 
Regenwasser in die benachbarten Putzflächen. Man hat des
halb das Holzwerk oft mit einem dicken Film von roter Öl
farbe zu schützen versucht, der aber leicht schollig abplatzt 
und dann dem Holze mehr schadet als nützt. Holz also sollte 
man nicht mit farbkörperreicher Ölfarbe streichen, sondern 
dunkel imprägnieren und zusätzlich mit wetterfestem Lack 
nachbehandeln. Windrisse und Verwitterungsschäden lassen 
sich durch Ausspänungen so gut füllen, daß sogar die Holz
festigkeit aufgefrischt wird. Trockenfaule Hölzer müssen aber 
immer ausgewechselt werden. Das Auskitten soll nicht bis zur 
Glättung des alten Holzes getrieben werden. 
Über Fachwerk kann man nicht sprechen, ohne auch die Farb
gebung im gesamten zu erwähnen. Sichtbar bleibendes Holz
werk wird meistens rot. braun oder schwarz getönt. Braune 
und rote Körperfarben sind immer als dicke ölanstriche auf
getragen mit den oben erwähnten Nachteilen. Schwarz bildet 
einen zu harten Kontrast zu helleren Putzflächen. Die Natur
farbe des Holzes geht im Wetter mit der Zeit in ein helles 
Silbergrau über, während vor Regen geschütztes Holz braun 

wird und bleibt. Dieses Altersbraun ist die naturgebotene 
Farbe für Holzwerk an Fachwerkbauten, die ganze Ortsbilder 
zur erwünschten Einheit verbindet. 
Sehr viel mehr Spielraum hat die Tönung der Putzflächen. 
Grundsätzlich gilt, daß Luftfarbtöne, himmelblau, zementgrau 
und violett, einem Bau Körper und Silhouette rauben. Nicht 
so die Töne zwischen gelblichem Weiß bis zum satten Rot. 
Rotgetönter Putz zwischen t iefbraunem Fachwerk kann sehr 
gut aussehen. Reines Kalkweiß ist im Sonnenschein unan
genehm blendend und bei trübem Wetter zu körperlos zwischen 
dem tragenden Holz. Gerade aus diesem Grund wird vielfach 
auch heute noch auf den hellen Anstrich der Ausriegelung eine 
Begleitlinie parallel zum Holz gemalt, die im Volksmund 
„Bandelier" heißt. Sie läßt das Riegelholz visuell breiter er
scheinen und kann in kräftigem Rot, Blau oder Grün gehalten 
werden. Wichtig ist dabei aber, daß diese Begleitlinie vom 
Maler mit der freien Hand und breitem Pinsel gezogen wird. 
Denn mit dem Lineal gezogen wirkt sie unorganisch und fremd 
(Abb.). 
Die hier kurz ausgesprochenen Farbregeln sind nicht eine 
Frage des persönlichen Geschmacks, sondern durch Erfahrung 
und Vergleich gewonnene Grundregeln, die nicht immer 
wieder im Großversuch geprüft werden müssen, nachdem 
diese Versuche mit grellbunten himmelblauen, violetten und 
kanariengelben Fassaden aus der Zeit vor vierzig Jahren 
noch heute als abschreckende Beispiele wirken. 
Der moderne Architekt sieht den Gipfel seiner Baukunst im 
Glas und Spannbetonbau, für den ihm der Computor die 
mühelose statische Berechnung einer um jeden Preis auf
fallenden avantgardistischen Formensprache liefert. Er meint, 
einem vorhandenen Ortsbild keine Rücksichtnahme zu schul

Fachwerk mit farbigen Begleitlinien, dem sog. „Bandalier" 

rechts Mitte: 
Ausführung in gutgemeinter Absicht, aber technisch falsch! 

Denn die Linien sind zu dünn und ihr Abstand vom Holz ist zu groß. 
Außerdem sind sie mit dem Lineal gezogen 

rechts unten: 
Skizze für richtig ausgeführte „Bandeliere" 

Sie sind freihändig mit dem Pinsel gezogen und fo lgen der Bewegthei t 
des Hoizes in nur geringem Abstand. Dadurch erscheint das Holz visuell 
stärker und als das tragende Element der Fachwerkbauweise kräftiger 

zwischen dem hellen Verputz der Ausmauerung. 

Die Farbe der „Bandeliere" ist auf diejenige des Holzes abzustimmen 

Bei weißen Riegelfeldern: 
Beispiele: 

Holzton schwarz; Bandeliere rot, blau oder grün, 
letzteres in dunklen Tönen 

Holzton braun; Bandeliere rot, blau oder grün, 
letzteres in helleren Tönen 

Holzton rot; Bandeliere schwarz, braun oder dunkelblau 

Bei farbigen Riegelfeldern, etwa hellgrau, ocker oder rot, sind die 
Bandeliere vorsichtig zwischen Holz und Verputzton abzustimmen 

Beispiele: 
Holz schwarz, Verputz ocker; Bandeliere grün oder rot 

Holz schwarz, Verputz rot; Bandeliere weiß, grün oder braun 
Holz braun, Verputz rot; Bandeliere schwarz oder dunkelgrün 

Aufn., Skizze und Text: Martin Hesselbacher 
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Altdorf (Krs. Lahr) 
rechts oben : 

Einstöckiges Wohnhäuschen, 
e r b a u t zu Beginn des 18. J a h r h u n d e r t s , an einer S t r a ß e n g a b e l u n g in de r 
Mit te des Ortes . Das G e b ä u d e soll ursp rüng l i ch ein Wachhaus zu e inem 
in der Nachba r scha f t s t ehenden , inzwischen abgeb rochenen T u r m ge
wesen sein. Es soll te im J a h r e 1960 w e g e n R a u m m a n g e l s zur H ä l f t e 
aufges tock t u n d der Rest m i t e inem flachen Dach abgedeck t w e r d e n 

A u f n . K a r l List 

rech ts u n t e n : 

Das gleiche Gebäude 
n a c h e inem Planvorsch lag des Staa t l ichen A m t e s f ü r Denkmalp f l ege 
F r e i b u r g mit e inem Obergeschoß in F a c h w e r k k o n s t r u k t i o n ver sehen . 
Die A u ß e n w ä n d e w u r d e n nach a l t e r F a c h w e r k b a u w e i s e auf die ü b e r 
die mass iven A u ß e n m a u e r n des Erdgeschosses u m W a n d s t ä r k e a u s k r a 
g e n d e n K ö p f e der Deckenba lken gestel l t . Das n e u e Dach erh ie l t wiede r 
die a l t e F o r m u n d w u r d e mit h a n d g e s t r i c h e n e n Biberschwanzz iege ln 
eingedeckt . Die B a u a u s f ü h r u n g s t a n d u n t e r der Le i tung von Arch i t ek t 

Erich Berb l inger , Ringshe im (Krs. Lahr) 
A u f n . M a r t i n Hesselbacher 

den, wenn es von früheren Jahrhunderten auch noch so zucht
voll geformt ist. Der Bauherr aber, der sich mit der Schablone 
des internationalen Einheitshochhauses und Einheitsbunga
lows nicht begnügen will, findet auch heute noch Architekten, 
die einen konstruktiv und künstlerisch anspruchsvollen Fach
werkbau mit höchstem Nutz und Wohnwert taktvoll in ein 
altes Ortsbild oder eine Landschaft einzufügen wissen (Abb.). 
Die hier vorgebrachten Gedanken zum Fachwerkbau haben 
vielleicht deutlich gemacht, daß wir bei der Gestaltung 
unserer Bauten immer wieder gewissenhaft und bescheiden zu 
wählen haben zwischen der Gesamtverantwortung gegenüber 
dem Vorhandenen und individueller Willkür. Diese Forderung 
gilt auch besonders für die Preisrichter bei Wettbewerben. 
Uralt herkömmliches Fachwerk hat seine eigenen Gesetze; 
Glasstahlbeton entwickelt seinen neuen Stil. Gut bekommt 
aber keinem Ortsbild die gedankenlose Mischung gegensätz
licher Stile im gleichen Blickbereich. 
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Das Baizareschlößchen in Rust (Krs. Lahr) 
Das in der O r t e n a u „Baizareschlößchen" g e n a n n t e H e r r e n h a u s in Rust 
t r i t t g e g e n ü b e r der bauh i s to r i schen B e d e u t u n g , welche die im gleichen 
Ort am U f e r de r Elz gelegene „Ba l thasa rbu rg" der H e r r e n Böcklin von 
Böckl insau genießt , in d e n H i n t e r g r u n d . Es ist d a h e r im a l lgemeinen 
n u r wenig b e k a n n t , was sehr b e d a u e r t w e r d e n m u ß , denn gerade , in 
bezug auf die B u r g be t rach te t , g e w i n n t dieses Schlößchen an B e d e u 
tung . Beide B a u d e n k m a l e s ind S c h ö p f u n g e n der in der E n t f a l t u n g 
b e g r i f f e n e n Renaissance . Die B u r g w u r d e nach Z e r s t ö r u n g 1575 wiede r 
in j e n e r F o r m a u f g e b a u t , wie sie, von wen igen Ä n d e r u n g e n abgesehen , 
auf u n s g e k o m m e n ist. N u r 23 J a h r e spä ter , ausweisl ich de r J a h r e s z a h l 
1598 ü b e r dem Kel le re ingang , ist das Schlößchen er r ich te t w o r d e n . 
B a u h e r r s c h a f t war , wie von den H i s t o r i k e r n a n g e n o m m e n wird , ein 
Nebenzweig de r Böcklinschen Famil ie , w o r a u f h i n noch h e u t e der 
N a m e . J t i t t e r s t r aße" h i n d e u t e n mag, an welcher das Schlößchen l iegt . 
W ä h r e n d aber die B u r g die ausgesp rochene S t e i n a r c h i t e k t u r r e p r ä s e n 
t ier t , ist das Schlößchen e ine V e r b i n d u n g von Ste in u n d Holzarchi 
t e k t u r , bei der m a n durch e ine besonder s schöne u n d re iche Orna 
m e n t i k vom F a c h w e r k die besche idenere Bauwe i se ausgle ichen woll te . 
So bie te t sich das absei ts der R i t t e r s t r a ß e h i n t e r e inem G a r t e n l i egende 
Baizareschlößchen als ein K u n s t w e r k dar , wie m a n es in ähnl icher 
Schönhei t rech ts des Rheines n u r sel ten a n t r i f f t . Über der k le inen 
F r e i t r e p p e zum W o h n h a u s e i n g a n g b a u t sich ein g iebe lgek rön te r Fach
w e r k e r k e r auf . Er ist e i n g e b u n d e n in die F a c h w e r k w a n d des Ober 
geschosses, deren re iche Gl iede rung u n d A u s s t a t t u n g m i t Z i e r a t — 
Roset ten , Ste rne , Fr iese usw. — ganz der S c h m u c k f r e u d e de r Renais 
sance entspr ich t . Vorbo te des noch in w e i t e r F e r n e l i egenden Barock! 
So sind auch die F e n s t e r der in der Südostecke des Hauses l i egenden 
W o h n s t u b e n in be iden Geschossen als F e n s t e r e r k e r ausgebi lde t mit 
geschni tz ten U m r a h m u n g e n , in d e r e n Konsolen A k a n t h u s b l ä t t e r ein
geschni tz t sind. 
Die u n t e r Ober le i tung von Kre i sdenkma lp f l ege r S t a d t b a u r a t Steure r , 
Lahr , u n d ört l icher B a u l e i t u n g von Arch i t ek t Berb l inger , Ringshe im, 
im J a h r e 1961 d u r c h g e f ü h r t e n W i e d e r h e r r i c h t u n g s m a ß n a h m e n e r b r a c h 
ten ein O p t i m u m a n denkmalpf l ege r i sche r Leis tung! Das in fo lge Alter , 
Feuch t igke i t u n d a n d e r e r U m s t ä n d e nahezu abgängig g e w o r d e n e 
Kleinod k o n n t e nicht n u r e rha l t en , s o n d e r n auch stilistisch r icht ig 
wiede r h e r a u s p r ä p a r i e r t w e r d e n . Doch darf l e ider nicht verschwiegen 
werden , daß mit Rücksicht auf die W o h n b e d ü r f n i s s e der h e u t i g e n 
Besi tzer die denkmalpf leger i sche Arbe i t sich n u r auf das Ä u ß e r e des 
B a u w e r k s k o n z e n t r i e r e n konn te . 
Beide O b j e k t e — Aufs tockung in Altdorf u n d Baizareschlößchen in 
Rus t — f a n d e n n e b e n der s taa t l ichen U n t e r s t ü t z u n g auch die t a t k r ä f t i g e 
f inanziel le Mith i l f e des L a n d k r e i s e s L a h r . M. Hesselbacher 

l inks oben : 

l inks u n t e n : 

Rust (Krs. Lahr). Das Baizareschlößchen 
Fachwerkwand d. Obergeschosses mit Fenstererker 
Holzbehand lung , Verpu tz u n d Anst r ich 
w u r d e n bei den W i e d e r h e r r i c h t u n g s m a ß n a h m e n 
1961 m e i s t e r m ä ß i g d u r c h g e f ü h r t 
Der Schloßbau 
e r b a u t 1598, w i e d e r h e r g e r i c h t e t 1961 
A u f n a h m e n : M a r t i n Hesselbacher 
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