
K r e u z i g u n g s - G r u p p e  v o m  ( s e n h e i m e r  A l t a r  d e s  M a t t h i a s  Gr i i n e wa l d .  
(Aus: „Dom-Kunstgaben11 des „Dom-Verlag‘ in Berlin.)

DEUTSCHE BAUZEITUNG
56. JAHRGANG. * N° 92. * BERLIN, DEN 18. NOVEMBER 1922.
* * * * H E R  AUS GE B E R :  D R .-IN G . h. c. A L B E R T  H O F M A N N . * * * »

Alle Rechte yorbehalten. — Fiir nicht yerlangte Beitrage keine Gewahr.

Zum n eu n z ig sten  G eb urtstag  von Adolf Williard.
(SchluB aus No. 90.)

in Gefiihl der E rleichterung und Erhebung 
ging durch die gesam te Gemeinde und offen- 
barte sich in dem W unsch der E rneuerung 
auch der N ebenaltare, fiir dereń W and-Bilder- 
schmuck eine Sam m lung die Mittel brachte. 
Die A ltare selbst, die neue P rach tkanzel und 

las Taufbecken sind aus bestem  T iro ler M armor der Laaser 
Briiche des Prof. K arl S t e i n  h a u s  e r  in K arlsruhe aus 
dem Atelier des Sohnes Johannes S t e i n h a u s e r  hervor- 
gegangen und sam tliche P iane und E inzelzeichnungen in 
(;ro6e der Ausfiihrung vom Bauam t dazu geliefert worden. 
kinzig die Reliefs der K anzelbriistungen. Szenen aus dem 
Leben des Erlósers, w urden nach Professor K arl S t e i n -
li ii u s e r s Modellen vom Sohn geschaffen.

Diese Feststellungen sind w ichtig, weil das am tliche 
B a d i s c h e  D e n k m a l e r - A r c h i v  VIII. B a n d  d a r
iiber im Jah r 1913, VA M enschenalter nach der Herstellung. 
i r r i g e A n g a b e n  v e r ó f f e n 1 1 i c h t  hat.

Die ornam entale D urchbildung der G urtbogen und Ge- 
"olbefelder, der reiche B ilderschm uck m it seiner fein stili- 
*ierten Ralimung und die vornehm e K ultgera te-A ussta ttung  
'erlang ten  auch fiir die stutzenden Elem ente, die massigen 
und in schmucklosem Zustand roh und vem achlassig t er-

scheinenden Pfeiler, zur E rreichung eines harmonischen 
Ausgleiches nach einer entsprechenden Belebung und nach 
fei.nerer A usgestaltung, welche in der tektonischen Be- 
inalung der k raftigen Gliederungen der Gebalk-Aufsatze 
und Sockelgesim se der P ilasterbiindel in befriedigendster 
Weise erreicht wurde.

Einen Freund, Bew underer und Forderer fand das Re- 
staurationsw erk  an Professor S t e i n h a u s e r ,  der seinem 
W ohlgefallen n icht nur -durch das dem A ndenken der ver- 
storbenen teuern G attin gewidmete W eihegeschenk, der 
p r a c h t i g e n  O s t e r k e r z e  n achK osm atenart,bered ten  
A usdruck verliehen, sondern auch — und das is t auf meine 
in Rom  angekniipften  und in der H eim at aufs W arm ste ge- 
pflegten personlichen Beziehungen zu dem seltenen Mann 
und feinftihligen K iinstler zuriickzufuhren — die beiden 
herrlichen, fiir seine V ate rs tad t B reslau ausgeftihrten 
F i g u r e n g r u p p e n  im Gipsmodell, fiir ihren Auf- 
stellungsort wie eigens geschaffen und den O horprospekt 
w irkungsvoll belebend, dem W erk zur grofieren Ehre G ottes 
gestifte t hat.

D ie oben schon erw ahnte Samm lung fiir V e r  e h r u n  g  s- 
b i l d e r  d e r  N e b e n a l t a r e ,  fur welche je 1700 Gulden 
in A nschlag genommen w aren, wobei E in rustung  und tag-
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lieher V erputz-Auftrag vom Baufond g e l e i s t e t  wurden, sollte 
aus lokalpatriotischen Riicksichten b a d  i s e n  e r  K ■_ 
l e r s c h a f t  zugute kommen. Mit dem M arien-Al r 
durch unseren im Aufstieg begriffenen j u g e n d l i e h e n ,  hoc 
talentierten Ferdinand K e l l e r  der Anfang gemacht, nacn-

G egenstand der neuen Aufgabe war M a r i a  II i m m c 1- 
f a h r t  mit den Aposteln vor dem verlassenen. mit Blumen 
gefiillten Grab, ein figurenreiches Gruppenbild, das die 
nam haftesten K unstler aller Zeiten zu hochsten Leistungen 
be^eistert und angefeuert hat. Auch K eller hat in seiner

S c h n i t z w e r k  d e s  I s e n h e i m e r  A l t a r e s  d o s  M a t t h i a s  G r u n e w a l d .  
(Aus: „Dom-Kunstgaben“ des „Dom-Verlag“ in Berlin.)

dem Jah res  zuvor er sich mit zwei al fresco meisterhaft aus- 
gefiihrten A ltarbildern: einer Kreuzigungsgruppe mit Maria 
und Johannes und eines Gaben spendenden heiligen 
Bischofs Nicolaus in der neuerbauten Kirche zu W eier bei 
Bruchsal zufolge meines A uftrages ais glanzend befahigt 
ausgewiesen hatte.

Losung der Aufgabe groBes K om positionsverm ogen und 
hohe malerische Q ualitaten geoffenbart,. Der zwischen 
oberer und unterer F igurengruppe sich offnende Durchblick 
in sonnige glanzende L andsohaft ist w ahrhaft klassisch und 
von ganz entziickendem  Liebreiz. Auch die Apostel geben, 
abgesehen von einigen Raum beklem m ungen, zu Ausstellun-
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gen keinen Anlafi. W emg befriedigend aber sind H altung und 
p s y c h i s c h e r  A u s d r u o k  d e r  M a r i a ,  welche der 
herrschenden A uffassung von dereń Geist und W esen nicht 
entspricht und daher zu erheben und zu erw arm en nicht ver- 
mag. Auch nach W ert und E igenheit des al fresco ist 'dieses 
Hild gegenuber den frtiheren A ltargem alden nicht Fort- 
schritt, sondern R ttckgang, weil in ihm eine viel zu tiefe und 
schwere Farbgebung herrscht, welche dem al fresco-Charak- 
ter nicht eignet. F erner hat es der Maler unterlassen zu 
diirfen geglaubt, durch einen der GroBe der Ausfiihrung ent- 
sprechenden F igurenkarton  beim unm ittelbaren Ubertragen 
von der kleinen F arbstudie auf die groBe Bildflache Irrungen 
und Yerlegenheiten in der P latzverteilung  vorzubeugen -  
eine Abweichuno- vom Herkommen, die sieli auch der 
genialste A nfanger nicht gestatten  sollte.

Im Hinblick auf diese U m stande 
trug ich es sehr gelassen, daB K eller 
aus Gewissensbedenken der K ultur- 
kampf-Periode und des allgemeinen 
Concils, den A uftrag fiir das zweite 
Altarbild mit der W idm ung: „A p o - 
t  h e o s e d e s  li i. J o s e p h  a i s  
P a t r o n  D e u t s c h l a m d s  u n d  
d e r  K i r c h e“ a b 1 e h 111 e, weil 
er das Dogma von der U nfehlbarkeit 
desPapstes. nicht glorifizieren wollte.
In dieBresche tra t — m itF rer.de  und 
hoher Erw artung begriiBt — wieder 
Professor M u l l e r ,  welcher ein Hild 
schuf, das an hochkunstlerischer Be- 
deutung, geistiger Y ertiefung, Cha- 
rakterisierung genossenschaftlicher 
•und sozialer E inrichtungen, Ahn- 
lichkeit der eingegliederten beriihm- 
ten Zeitgenossen, allen  voran des 
hi. Yaters Pius IX., und vieler feiinst- 
lerisch verk larter Einzelzuge seines 
Gleichen suoht und eine unschatz- 
bare E rrungenschaft w eitreichenden 
zeitwirtschaftlichen U rkundenw erte - 
fiir Heidelberg bedeutet.

Noch eines, Zankapfels ist zu ge- 
denken — der G estaltung des Orgel- 
prospektes, welcher einst die Ge- 
miiter pro e t contra sehr erhitzt hat.
Ais es sich im Verfolg und An- 
schluB an die innere E rneuerung  um 
eine dem gew altigen Innenbau ent- 
sęrechende n e u e O r g  e 1 handelte. 
hat die Firm a Voit & Sohn in Dan
iach den P latzbedarf so groB b:j- 
messen, daB fiir H ocham ter und 
kirchliche Feierlichkeiten mit C)r- 
chester ein nur auBerst beschrankter 
Raum blieb, der dem B auam t den 
(!edanken nahelegte. die Sanger auf 
einem, dem geschlossenen Orgeb 
Unterbau anzugliedernden B a l k o  n 
unterzubringen. D agegen w ehrte 
sich Yoit aufs AuBerste und legte 
den Plan eines auf die 16 fufiigen 
Prinzipalpfeifen eingestelMen (ie- 
hiiuses vor, dessen holzerne Gesimse 
und GMederungeai jene der m assigen 
steinernen Blindelpfeiler noch erheb- 
lich tiberboten, sodafi die kaum  erst 
gllicklich beseitigten M onstrositaten 
des A ltarprospektes nun in ent- 
gegengesetzter R ichtung den Orgel- 
prospekt bedrohen und ihre be- 
druckende W irkungsschadigung aufs 
(ianze von Neuem ausuben w urden.
DaB damit das gesam te Erneiuerungs- 
werk empfindlich beein trach tig t w or
den ware und fiir diesen Riesen- 
kasten nach eirigezogenen Erhebungen 
8000 — 10 000 Gulden erforderlich 
wurden, wahrend unser E ntw urf um 
ein Viertel dieses A ufw andes zu er- 
stellen war, hatte  sich der Oberstif- 
tungsrat fiir unseren E ntw urf ent- 
schieden, wodurch das dem Erneue- 
rungswerk angesonnene Unheil gliick- 
lich abgew endet wurde und es ge- 
lungen ist, die A rch itek tur des 
Gefiauses dem feingegliederten  
K ultgerat in Form , F arbę und  tek- 
tonischer Fassung  tun lichst anzu- 
passen.

Der Gesamtaufwand fiir die W iederherstellung ein- 
schlieBlich der Gemalde betrug  fl. 61 834.48 xr. Eine ein 
M enschenalter spiiter durch dieselbe Firm a Yoit & Sohn 
vorgenommene H auptreparatur der Orgel erwies die Mog- 
lichkeit der E insparung so vielen Raumes, daB je tz t ohne 
bauliche VergroBerung der Orgelbiihne fiir 100 Sanger und 
Musiker Platz gewonnen ist.

Vom Gelingen des W erkes hat das Denkmal-Archiv 
liohe Tone der A nerkennung und des Lobes gefunden. 
nicht aber den W eg zu dem, unter dessen verantw ortlicher 
Leitung — wie es doch selbst bekennt und ausdriicklich 
hervorhebt — das G anze. zustande kam. Es ist ein Irrtum  
anzunehmen, daB ein Anfanger, der die A rchitektur nur 
gelegentlich ais Liebhaberei und nach W unsch des verstor- 
benen Y aters ais zeitweise B etatigung voriibergehend be- 

trieb, wie der Baufiihrer Otto M a y r - 
h a u s e r  v o n S p e r e n f e d d  aus Bożen, 
ohne stramm e Leitung einer Aufgabe von 
so besonderer E igenart wie der vorliegenden

V e rk iin d ig u n g s  - Gru ppe vom  I s e n h e i me r  
Al  t a r  d es  M a t th ia s  G ru n ew a ld .

(Aus: „Dom-Kunstgaben11 des „Dom-Verlag“ in 
Berlin.)
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selbstandig gewachseii goweseu sei. Die Bemerkung „aus- 
geftihrt unter Bauinspektor W illiard durch A rchitekt yon 
M aierhaeuser“ ist daher, abgesehen von der falschen 
Namensbezeichnung, eine Entstellung des Sachverhaltes.

Ais hochgebildeter Mensch, tiichtiger Schiller der Bau
abteilung unseres Polytechnikum s und der Berliner Bau- 
akademie, begabt mit Kenntnissen und Feingefuhl fiir Form. 
Farbę und Stil hat er sich seiner Aufgabe trefflich entledigt 
und ais eifriger und gewissenhafter Bauftlhrer und geschick 
te r Y ollstrecker erteilter A uftrage sein redlich Teil zum Ge
lingen des Ganzen beigętragen. An sein W irken im Bauamt 
kniipfte sich eine Freundschaft, die mit den Jahren  an 
Tiefe und W arme stets zuiiahm und zahlreiche gemeinsame 
Natur- und Kunstgeniisse zur auferbaulichen Folgę hatte. 
Hatte den lieben Freund nicht schon 1910, von mir tief be- 
trauert und schmerzlieh beklagt, der Tod hinweg genommen. 
so wiirden die 1913 yeroffentlichten Irrtiim er zweifellos 
durch ihn W iderlegung und Berichtigung erfahren haben. 
Zu den Irrtiim ern gehort auch die Angabe iiber die Autor- 
schaft insbesondere der K a n ż e 1, des T a u f b e c k e n s 
und der A 11 a r e , die nicht auf Prof. K. Steinhauser zu- 
ruckgehen, sondern nach b a u a m t l i c h e ń E n t w  ii r f e n 
u n d  W e r k r i  s s e  n n a t i i r l i c h e r  G r o B e  in der 
Laaser W erkstatte des Johannes Steinhauser erstellt sind.

Arbeitsmiidigkeit war mir allzeit fremd; auch heute, im 
90. Lebensjahr, kerine ich sie noch nicht. Trotz des stets 
lebendigen Yerlangens und seelisęhen Bediirfniśses nach 
angemessener Tatigkeit und bei all der Befriedigung, welche 
ich aus ihr schopfte, gewann die bedriickende Empflndung 
iiber die unwiirdige Behandlung hinsichtlich der Ent- 
lohnungsfrąge immer mehr Boden. und ais dazu noch die 
ungerechte Zuriicksetzung hinter den ais B audirektor an
gestellten Max M e c k e l  in Freiburg erfolgte, waren es der 
Anlasse genug, meine Zurruhesetzung von der K urie zu er- 
bitten. Sie wurde mit der diirftigsten Anerkennungsformel, 
welcher man die Schwergeburt formlich ansieht, auf 1. J a 
nuar 1894 mit dem errechneten Ruhegehalt von 3280 M. 
g la tt erteilt, gegeniiber der runden Goldmillion, welche 
meine ' 25jahrige, an niederster Grenze zeitgenóssischen 
Bauaufwandes sieli bewggende Praxis den kirchlichen Bau- 
fonds allermindestens zu ersparen vermochte.

Ein neues Leben begann. Das V ertrauen der Mitbiirger 
chrte mich 1896 mit der Berufung in den S tad tra t von 
Karlsruhe. Ais solcher galt es, breiteste und eingehendste 
Tatigkeit zu entfalten, allen Gebieten und Interessenspharen 
nicht nur allgemeine Aufmerksamkeit zuzuwenden, sondern 
auch den in Ausschussen und Kommissionen zu beliandeln- 
denM aterien eingehendes Studium zuw idm en und ein offenes 
Aiige fiir die Stromungen fortschrittlicher Zeit zu bewahren.

Ais mir zuteil gewordene A u s z e i c h n u u g e n  darf 
i eh anfuhren: meine Ernennung (1886) zum Grofih. Baurat, 
Verleihung (1891) des R itterkreuzes I. KI. des Zahringer 
Lowen-Ordens, dazu 1899 des Eichenlaub.es, 1902 der Me- 
daille zum 50jalir. Regierungsjubilaum GroBherzog Frie-

L i te ra tu r .
Dom-Kunstgaben. Meisterwerke deutscher K unst, her- 

ausgegeben von der „Freien Lehrer-Vereinigung fiir Kunst- 
pflege“ in Berlin. Dom-Yerlag in Berlin SW 68. Preis 
eines Heftes mit 12 K unstblattern 1,50 M. mai Schlussel- 
zahl des Borsen-Vereins fiir den Deutschen Buchhandel, 
z. Z. 211). —

Eine seit einiger Zeit unternommene dankensw erte 
Yeroffentlichung ist es, fiir die wir das Interesse weiter 
Kreise, und namentilich auch der Fachkreise, hiermit 
wecken mijchten. Die „ F r e . i e  L e h r e r - Y e r e i n i -  
g u n g  f i i r  K u n s t p f l e g e “ in Berlin hat es im Yerein 
mit dem D o m - Y e r l a g  in B e r l i n  unternommen, in 
einzelnen Heften im Form at Grofiąuart mit je 12 K unst
blattern und begleitendem Text eine Auswahl von 
„ M e i s t e r w e r k e n  d e u t s c h e r  K u n s t 11 im Bild 
herauszugeben. Die Auswahl ist sowohl aus der alten, 
wie aus der jiingst vergangenen und der K unst unserer 
Tage erfolgt. Bisher sind 12 Hefte erschienen, und zwar 
je  ein Heft iiber Matthias G r u n e w a l d ,  Hans B a 1 - 
d u n g G r i e n , A rthur K a m p f , Anselm F e u e r b a c h ,  
Wilhelm T r ii b n e r, F ritz v. U li d e, Leopold v. K a l e k -  
r e u t h, Adolf M e n z e 1, Wilhelm L e i b 1, Ph. 0 . R u n g e, 
und zwei Hefte uber Hans T h o m  a. In Aussicht ge
nommen sind ferner von alter K unst ein Heft tiber A rchi
tek tu r und P lastik des Domes zu Naum burg; aus jungst 
rergangener K unst Hefte iiber Moritz v. S c h w i n d ,  
K aspar David F r i e d r i c h ,  K arl S p i t z w e g, Ludwig 
K n a  u s, Zeichnungen von Alfred R e t  h e 1, und aus der 
K unst der Gegenwart Hefte iiber Ludwig K n a u s  und 
Philipp F r a n e k .  Jedem  der Hefte ist eine Einfiihrung 
iiber den in dem Heft behandelten K iinstler beigegeben, 
der in vier D ruckseiten Text das W issensw erte iiber den

driclis I. und 1906 des R itterkreuzes des Ordens Berthold 1. 
und der Friedrich-Luisen-M edaille.

Ich durfte hoffen, durch V orfuhrung zahlreicher eigen- 
artiger Bauwerke streng sakralen  C harak ters und dazu 
\ orb5reitender R eisestudien auf der von m ir veranstalteten 
Ausstellung mit der A llgem einheit auch die Hochschule 
auf Erfolge hinweisen zu konnen, welche auf die um 1850 
\ orgetragene Lehre dieser Schule sich stiitzen und dereń 
iii ue Befolgung eine Materiał- und A rbeits-Ersparnis herbei- 
1 ii lut e, die alles Zeitgenossische der zweiten Halfte vorigen 
Jahrhunderts an K ostenaufw and w eit ubertrifft.

Seit 1905 habe ich nach 2434 jahriger Ehegemeinschaft 
die z weit e Lebensgefahrtin, Elise geb. Ruth, nach ganz kur
zem. scheinbar leichtem K ranksein  verloren. Yon Kindera 
und Enkeln betreut. auf ein m it reicher A rbeit gesegnetes 
und begnadetes Leben und viele liebe Beziehungen — bei 
meinem hohen A lter zumeist Erinnerungen — zu guten 
Menschen, dankerfiillt fiir erfahrene W ohltat und forder- 
liehen Umgang, żuriiekblickend, sehe ich, noch ta tig  mit Er- 
ganzung meines Lebensw erkes und voll unversiegbaren 
Hoffens und fester Zuversicht auf das auj^leiehende Walten 
gottlicher G erechtigkeit und Gnade. der W iederaufrichtung 
des darnieder liegenden geknechteten  V aterlandes und 
dessen besserer Z ukunft vertrauensvo ll entgegen.

W eltkultur ohne deutsche Arbeit, deutschen Geist und 
deutsche E rfindungskraft ist liickenhaft und undenkbar. —

Karlsruhe, den 12. August 1922.
W i l l i a r d ,  Baurat.

Das ist der Lebenslauf eines Fachgenossen, dessen 
erste Entw icklungsjahre noch in eine Zeit hinein reichen. 
die fiir uns Jiingere bereits im Licht geschichtlicher Yer- 
gangenheit ruht. In eine Zeit. die, wir mochten es ruhig 
aussprechen,. mehr ais unsere Zeit nach dem deutsch-fran- 
zosischen K rieg Idealen nachzugehen sich bestrebte und 
mit diesen Bestrebungen auf den C harak ter der Zeitgenossen 
zuriickw iikte. Das kom m t in dem hier gezeichneten 
O harakterbild in vollem MaB zum A usdruck: denn^es gibt 
einen Fachgenossen wieder, der in seiner K unst nach dem 
Hochsten griff und auch in seinem privaten  Leben die vor- 
nelimste Gesinnung, z. B. in der Ubung von W ohM tigkeit 
oder in der U nterstiitzung von T alenten  nicht verleugnete. 
Es sei hier u. a. an die A usbildung des verstorbenen talent- 
vollen Bildhauers Professor Fridolin D i e t s c h e  in Karls
ruhe erinnert, der unserem  ehrw iirdigen Jub ilar sehrYieles 
auf seinem kurzeńL ebensw eg zu re rd an k en  hatte. Und diese 
Menschenliebe — der Jub ilar em pfindet sie ais Pflicht — 
hat er auch anderw eitig in reiehem MaB betatigt. So be- 
sitzen wir in ihm ein rorbildliches Leben. auf das sich alle 
W iinsche vereinigen. Miige G ottes Gnade auch weiterhin 
die Lebenspfade des Jub ilars leiten und besełnitzen ufid 
mogen ihm noch rie le  ungetriibte Jah re  tatigen  Lebens und 
menschlicher Fiirsorge beschieden sein. Das sind die auf- 
richtigen, von Ilerzen komm enden W iinsche, m it denen ein 
ehemaliger M itarbeiter den 90. G eburtstag  begleitet! — 

________ — H. —

K unstler und sein W erk gibt. An der textlicli€n Darstel
lung sind beteiligt A lexander T r o i  1, Otto R i e d r i c h, 
Gerhard K r t i g e l ,  WMh. K o t z d e ,  Paul S c h n e i d e r  
und Otto W i n t e r .  In den beiden H eften alter Kunst, 
die vorliegien, werden behandelt H ans B a l d u n g  G r i e n .  
der groBe, an Diirer heranreichende und ihn an Leiden- 
seliaft iiberbietende aOemannische Meister, ein Zeuge fiir 
das deutsche ElsaB, der lange Zeit hindurch ais der 
Schopfer eines H auptw erkes der deutschen K unst, des 
Isenheimer A ltares, angesehen wurde. Yon ihm śind uns 
weit iiber ein halbes H undert Gemalde bekannt, dazu eine 
betrachtliche Anzahl von H olzschnitten, Zeichnungen und 
Stichen. A lexander T r o l i  hat das treffende Geleitwort 
fiir diesen K iinstler geschrieben. In dem zweiten Heft 
alter Kunst schildert Wilhelm K o t z d e  den Meister des 
Isenheimer A ltares, M atthias G r u n e w a l d ,  der zu den 
groBten der alten deutschen M eister gehort und den wir 
nach dem \  erfasser gleichsetzen miissen mit Dante. 
Michelangelo, Shakespeare, Bach und Beethoven. Der 
ganze Umfang seines kunstlerischen Verm6g’ens erscheint 
1111 Isenheim er A ltar erschlossen, von dem diese Nummer 
einige eharakteristische D arstellungen zeigt.

Schrift, Bild und D ruck der D om -K unstgaben sind 
schlechthin vollendet und w erden in gleicher Weise der 
alten wie der neuen K unst gerecht. Auf die der neuen 
Kunst gewidmeten Hefte w erden wir in einer spateren 
l>esprechung zuruekkom m en. Die Hefte sind eine lierr- 
liche W eihnachtsgabe. —

neunzigsten Geburtstag von Adolf Williard.
(SchluB.) — Literatur. —
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