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Will lammert, der seine künstlerische laufbahn 1910 im 
umfeld des hagener mäzens Karl ernst osthaus (1874–
1921) begann, war in der Weimarer republik ein renom-
mierter Bildhauer. er sei ein künstlerischer „Mittelpunkt des 
Ruhrgebietes und darüber hinaus des damaligen Rheinlandes 
und Westfalens“ gewesen, so fritz cremer (1906-1993), der 
als junger steinmetzgeselle einige Plastiken nach lammerts 
modellen ausführte, wie auch hermann Blumenthal (1905–
1942), von dem in der sammlung 20. Jahrhundert arbeiten 
ausgestellt sind. in lammerts atelier trafen sich aufstreben-
de junge Kräfte. 
1922 hatte er sich mit seiner frau hedwig („hette“), geb. 
meyerbach (1895–1979), einer jungen Ärztin, die er 1920 
heiratete, auf der essener margarethenhöhe niedergelas-
sen. die stadt förderte hier nach dem ersten Weltkrieg die 
ansiedlung von Künstlern und Kunsthandwerkern. Kurz 
nach lammert war die goldschmiedin elisabeth treskow 
(1898–1992) zugezogen, mit der er freundschaftlich-kollegi-
al verbunden war, wie auch mit dem emailleur und maler 
Kurt lewy (1898–1963) oder dem fotografen albert renger-
Patzsch (1897–1966).

lammert arbeitete in freier und angewandter Kunst und 
richtete eine keramische Werkstatt ein, die zugleich lehr-
betrieb war. er befasste sich intensiv mit der entwicklung 
von Verfahren zum Brennen großformatiger Bauplastik 
und kooperierte mit namhaften essener architekten. im 
sommer 1931 erhielt er den rom-Preis der Preußischen 
akademie und arbeitete bis Juli 1932 in der Villa massimo. 
Zu seinen mitstipendiaten zählten u. a. hermann Blument-
hal, ernst Wilhelm nay (1902–1968) sowie Werner gilles 
(1894–1961), mit dem er sich besonders anfreundete. ihre 
arbeiten in der museumssammlung laden zum Vergleich 
mit lammerts Werken ein.
seine in rom entstandenen gipsarbeiten, luzide sinnzei-
chen des individuellen und Übergreifenden menschlicher 
existenz, gelten in der literatur als beeindruckende bild-
hauerische ergebnisse der Weimarer moderne, wenngleich 
sie allein durch aufnahmen des deutsch-französischen 
malers edgar Jené überliefert sind, der ebenfalls als stipen-
diat der Preußischen akademie in der Villa massimo weilte. 
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Exil und Rückkehr

trotz lammerts damaliger anerkennung ist von seinem 
frühen Werk wenig erhalten geblieben. er hatte vor 1933 
offen Position gegen die nationalsozialisten bezogen, die 
mit völkischen Parolen gegen den Weimarer staat agierten 
und die moderne als „kulturbolschewistisch“ attackierten. 
lion feuchtwanger (1884–1958), der sich 1931 an der von 
der Zeitung „die Welt am abend“ initiierten umfrage zum 
thema „Wie kämpfen wir gegen ein drittes reich?“ betei-
ligte, schrieb einleitend in seiner stellungnahme: „Schon 
dadurch, dass Geist und Kunst übernational sind, sind sie 
dem Nationalismus im tiefsten verdächtig und verhasst.“ 
der schriftsteller bezeichnete den nationalsozialismus als 
„organisierte Barbarei deutschlands“ und sagte hellsich-
tig voraus, „was die Künstler und Intellektuellen zu erwarten 
haben, wenn erst das Dritte Reich sichtbar errichtet wird.“ 
lammert, der die linksorientierte haltung vieler von ihnen 
einnahm und dessen frau einer jüdischen familie ent-
stammte, schloss sich im herbst 1932 der kommunistischen 
Partei an. sie bezog für ihn am eindeutigsten gegen eine 
drohende ns-herrschaft stellung.

um der nach hitlers machtergreifung einsetzenden Verhaf-
tungswelle politischer gegner zu entgehen, entschlossen 
sich Will und hette lammert im frühjahr 1933 zur emi-
gration. in deutschland setzte alsbald eine hetze gegen 
sein Werk ein: „Solche Kunst mag vielleicht im Morgenlande 
heimisch sein, mit deutschem Empfinden hat sie nichts wei-
ter zu tun, als daß sich dieses verletzt fühlen muß“, so im 
februar 1934 die „essener lokalpost“. lammerts atelier 
wurde demoliert, öffentliche Werke ab 1936 systematisch 
zerstört, andere gingen im Bombenhagel des Zweiten Welt-
kriegs verloren. die femeschau „entartete Kunst“ stellte 
seine 1913 entstandene arbeit „sitzendes mädchen“ an den 
Pranger. der Bronzeguss, den das museum erhielt, entstand 
nach einem Keramikexemplar, das in der emigration seiner 
Besitzer überdauerte (abb. s. 5).

Von ihrer ersten exilstation Paris gelangten die lammerts 
1934 in die sowjetunion. ihre großen hoffnungen auf einen 
neubeginn entpuppten sich als illusion. der im Pariser 
exil lebende schriftsteller Bodo uhse (1904–1963) notier-
te im februar 1938: „Am Nachmittag erzählt Th. von Hette 
und Will Lammert, die von drüben geschrieben haben. Lam-
mert hat keine Arbeit gefunden und möchte zurückkommen, 
was wohl nicht möglich ist.“ nach dem deutschen angriff auf 
die sowjetunion wurden sie zwangsweise von moskau nach 
Kasan evakuiert. in der maschinerie stalinistischer Über-
wachung schließlich als „Verbannte“ eingestuft, konnten 
sie erst 1951 in die ddr ausreisen. „Der Formalist ist wie-
der da“, soll Walter ulbricht (1893–1973) die ankunft lam-
merts kommentiert haben. 

obwohl sich der Bildhauer bei den wenigen aufträgen, die 
er in der sowjetunion ausführen konnte, mit dem sozia-
listischen realismus auseinandersetzte, hatte ihn seine im 
individualismus der internationalen moderne wurzelnde 

grundhaltung mit kollektivistischer doktrin in Konflikte 
gebracht. Werkverträge mit Passagen wie „Alle vom künstle-
rischen Rat gegebenen Hinweise über notwendige Korrekturen 
sind für den Bildhauer bindend und müssen von ihm ausge-
führt werden“ wirkten auf den im geistig offenen umfeld 
des osthaus-Kreises konditionierten und in seinem metier 
gestandenen lammert als degoutante, zermürbende und 
zutiefst deprimierende schulmeisterei. lammerts emigrati-
onsjahre seien sehr schlimm gewesen, notierte 1958 Bodo 
uhse. „Er brach entzwei.“ 
lammert, am 10. november 1952 unter der Präsidentschaft 
arnold Zweigs (1887–1968) zum mitglied der deutschen 
akademie der Künste berufen, traf in Berlin Kollegen wie-
der, mit denen er die Vergangenheit der Weimarer Zeit teil-
te. die Kunstpolitik der ddr behagte ihm nicht, aus Kunst-
debatten hielt er sich heraus. nach jahrelanger künstleri-
scher schaffensabstinenz in Kasan war er darauf konzen-
triert, für sich zu einer Position zurückzufinden. an seiner 
utopie sozialistischer gemeinschaft hielt er gleichwohl fest.

„Pietà von Ravensbrück“

aufträge für arbeiten erhielt er seit anfang 1952. im herbst 
1953 begann er mit einem Werk, das ihn bis zu seinem tod 
beschäftigen sollte, einem mahnmal für die gedenkstätte 
des ehemaligen frauenkonzentrationslagers in ravens-
brück. in moskau hatte er sich um 1937 in Zeichnungen 
zum thema „faschistische Barbarei“ mit schilderungen der 
gewalt in frauenkonzentrationslagern befasst. 
das museum erhielt acht im rahmen des ravensbrück-
Projekts entstandene figuren als leihgabe. es handelt sich 
um gipse und Bronzen, die lammerts familie postum von 
tonfiguren der zweiten 1:2-modellfassung seines denk-
malentwurfs abgießen ließ, an der er bis Juli 1957 arbeite-
te. diese und zwanzig weitere figuren sollten in lammerts 
ursprünglichem Konzept für das mahnmal die zwei Jahre 
nach seinem tod in ravensbrück ausgeführte sieben meter 
hohe stele mit der „tragenden“ säumen. sie wurde zwi-
schen einem massengrab und dem schwedtsee errichtet, in 
den vordem die asche aus dem KZ-Krematorium geschüt-
tet wurde, über den die eine tote mitgefangene tragende 
frau blickt. die figurengruppe wurde bald als „Pietà von 
ravensbrück“ bezeichnet (abb. s. 22). 
ihre entwurfsidee geht auf eine erinnerung von Überleben-
den des lagers zurück, laut der sich während eines appells 
eine der frauen aus den reihen löste, um eine zusammen-
gebrochene mitgefangene vom Platz zu tragen, ungeachtet 
der gefahr, dafür bestraft, wenn nicht gar erschossen zu 
werden. lammert, den die schilderung sehr beschäftig-
te, nahm sie als gedanklichen ausgangspunkt für seinen 
entwurf, der sich an die Überwindung von Barbarei durch 
menschliche solidarität richtete. 
er variierte das thema in einer reihe von denkmalmodel-
len mit figuren, die sich am fuß der stele eng zusammen- 
schließen. ihre Vielzahl sollte symbolisch für die vielen 
nationalitäten der ehemaligen lagerinsassinnen stehen, 
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von denen manche mit ihren kleinen Kindern deportiert 
worden waren. dem als arbeitslager dienenden frauen-
KZ, in dem ss-Ärzte medizinische Versuche an gefangenen 
durchführten, wurde 1941 ein kleineres männerlager ange-
schlossen. Zwischen 1939 und 1945 registrierte der Kom-
plex ca. 132 000 frauen und Kinder, 20 000 männer und 
1000 weibliche Jugendliche. mitte Januar 1945 umfasste das 
frauenlager über 46 000 häftlinge, von denen vor Kriegsen-
de tausende ermordet wurden. 

nach jahrelangen Vorstudien zu dem mahnmal, begleitet 
von gesprächen mit lagerüberlebenden, schuf lammert 
von februar bis mai 1957 eine erste modellfassung im maß-
stab 1:2. auf Wunsch des denkmalkuratoriums nahm er in 
einer zweiten 1:2-fassung eine wesentliche reduktion der 
figurenanzahl am fuß der stele vor. mit seiner erkrankung 
im Juli brach die arbeit an dem modell ab. Bald nach sei-
nem tod am 30. oktober wurden die durch austrocknung 
gefährdeten tonfiguren in gips, später teilweise in Bronze 
gegossen und blieben so erhalten. seit ende der 1950er-Jah-
re zeigte man sie häufig in ausstellungen. gegenüber dem 
geglätteten realismus offizieller Kunst beeindruckte die 
existenzielle emotionale aussage ihrer skizzenhaft-intim 
angelegten oberflächenmodellage. Bei manchen figuren 
fehlen arme oder hände, wozu marlies lammert 1963 im 
Werkverzeichnis festhält, dass sich das vor allem durch das 
auseinanderschneiden der im gesamtmodell aneinander-
gefügten figuren erklärt. der schellacküberzug der gip-

se dokumentiert, dass von ihnen formen für Bronzegüsse 
abgenommen wurden. 
lammert ließ sich in seinen darstellungen der von hunger, 
Überarbeitung, demütigung und todesdrohung gezeich-
neten gesichter, der kahlgeschorenen Köpfe und in lumpi-
ge Kittel gehüllten Körper von schilderungen ehemaliger 
KZ-häftlinge leiten, die er mit ins Karge gewendeter for-
mensprache expressiv verdichtete. die figuren zeigen die 
„Gleichmacherei des Terrors“, wie es Peter h. feist 1963 
formulierte, um hinzuzufügen: „Aber sie tragen die Köp-
fe hoch.“ der Künstler stellt sie in ihrem elend ruhig und 
gefasst vor die augen des Betrachters. sie verkörpern die 
erfahrung tiefster abgründe dumpfer hybris und men-
schenverachtung, der lammert in dialektischer Perspektive 
das festhalten am glauben an die unveräußerliche Würde 
des menschen gegenübersetzt. der Bildhauer verleiht sei-
nen figuren respektvoll die aura der distanz, die es bei kei-
nem menschen zu überschreiten gilt, und lässt sie gleich-
zeitig nah erscheinen. er bringt mit ihnen Bestürzung und 
trauer zum ausdruck. lammerts lehrer moissey Kogan 
wurde 1943 in auschwitz, otto freundlich, von dem er 1912 
in Paris anregungen empfing, in majdanek in der gaskam-
mer umgebracht.

Buchenwald-Denkmal und Ravensbrück-Mahnmal 

lammerts mahnmal-Konzept stieß anfangs auf Vorbehal-
te. es unterschied sich von antifaschistischen mahnmalen 
der ddr durch Verzicht auf Kämpferisch-heroisches. als 
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„meisterwerk des sozialistischen realismus’“ galt fritz cre-
mers im september 1958 enthülltes Buchenwald-denkmal. 
cremer folgte dem auftrag, den nationalsozialismus als 
„abgeschlossene“, jenseits der ddr-realität liegende Ver-
gangenheit zu betrachten. definierte der sozialistische staat 
faschismus als auswuchs des Kapitalismus, so bezeichnete 
er sich gegenüber der von ihm als „westlich-imperialistisch-
kapitalistisch“ angeprangerten Bundesrepublik als „ersten 
antifaschistischen deutschen staat“. cremers erzählung 
heldenhaften aufbruchs diente mehr denn mahnender 
erinnerung an deutsche Vergangenheit der Verherrlichung 
der ddr als land der Verheißung. diese Zielrichtung 
be jahend, schrieb ingrid Beyer 1959 unter der Überschrift 
„Parteilichkeit – wichtigstes Kriterium des sozialistischen 
realismus“ in der Zeitschrift „Bildende Kunst“ zu lam-

merts figur der „tragenden“: „Sie steht am Ende der Vergan-
genheit, nicht am Anfang der Zukunft. Darin liegt aber auch 
zugleich die Begrenzung, die das Werk vom sozialistischen 
Realismus trennt.“ cremers Buchenwald-denkmal sei dem 
Werk lammerts „um eine ganze historische Epoche voraus.“ 
lammerts Werk klage an, so Beyer, es verkörpere jedoch 
nicht „den Kampf um die große gesellschaftliche Erneue-
rung“. 
Vollends abgenabelt von geschichte hatte man sich frei-
lich nicht. das nationale habe eine renaissance erlebt, so 
anetta Kahane. Wie im 19. Jahrhundert diente historien-
erzählung der Begründung von „Volksidentität“, nunmehr 
fokussiert auf die – von andreas schätzke 1993 als wohl-
feil bezeichnete – Bauernkriegsthematik, die als ein thema 
der in marxistischer sicht als frühbürgerliche revolution 

gedeuteten reformation gewiss auch mit 
protestantisch geprägten traditionen des 
ddr-gebiets kompatibel war. lammert kam 
ihr mit entwürfen für eine 1957 im thüringi-
schen mühlhausen realisierte thomas-münt-
zer-skulptur nach. das Werk des Bildhauers 
lenkt auf komplexe Weise den Blick vom 
1871 als erstem deutschem nationalstaat 
gegründeten Kaiserreich über die Weimarer 
republik und das dritte reich in die grün-
derjahre zweier deutscher staaten. nach 
dem mauerfall, mit dem Beginn der Berliner 
republik, begann fritz stern (geb. 1926), 
diesem Zeitbogen familien- und eigene erin-
nerungen zu widmen.

Wissende Erinnerung

lammert, dem undogmatischen Kommuni-
sten und „formalisten“, wurde zu lebzeiten 
in der ddr geringe öffent liche aufmerksam-
keit zuteil, konstatiert andreas schätzke. 
anders als cremer gab er seinen vom indi-
viduum ausgehenden standpunkt nicht auf 
und hielt sich zudem vom gedränge um kul-
turpolitische Ämter fern. durch die eigen-
willigkeit von Persönlichkeiten wie lammert 
blieben traditionslinien der Klassischen 
moderne wirksam. „Trotz mancher Vorbehalte 
stieß sein Werk in der DDR nach seinem Tod 
auf Resonanz.“ 1959 wurde ihm „postum der 
Nationalpreis zuerkannt, aus dessen Mitteln 
seine Witwe Hette Lammert einen eigenen 
Preis stiftete. Der seit 1962 von der Akademie 
der Künste verliehene‚ Will-Lammert-Preis’ galt 
als anerkannte und zudem von politischen 
Vorgaben weitgehend freie Auszeichnung für 
junge Bildhauer in der DDR“, hält schätzke 
fest. 
dreizehn der von lammert für die ravens-
brück-stele konzipierten figuren fanden im 
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mai 1985 im Bronzeguss einen dauerhaften Platz in der 
Öffentlichkeit. sein enkel mark lammert (geb. 1960) hatte 
mit ihnen eine gruppe für die aufstellung am alten Jüdi-
schen friedhof an der großen hamburger straße, Berlin-
mitte, konzipiert. mit ihr erhielt Berlin das erste denkmal 
für die jüdischen opfer des nationalsozialismus. das ehe-
mals benachbarte jüdische altenheim war ab 1942 eine 
sammelstelle der gestapo, von der aus ca. 50 000 jüdische 
Bürger in Konzentrationslager deportiert wurden. 
die figurengruppe im germanischen nationalmuseum 
gelangte 2009 anlässlich der ausstellung „Kunst und Kal-
ter Krieg. deutsche Positionen 1945–1989“ nach nürnberg. 
sie wurde noch kurz vor eröffnung ins Konzept eingebaut 
und war (außer Katalog) zusammen mit raffael rheins-
bergs (geb. 1943) installation „hand und fuß“ aus dem Jahr 
1980 in der Kartäuserkirche ausgestellt. 
mark lammert, der in der ausstellung 
mit gemälden und Zeichnungen aus den 
1980er-Jahren vertreten war, erstellte den 
entwurf für ihre aufstellung. (abb. s. 21)
die 1957 entworfenen Plastiken lenken 
den Blick in den außenbereich des muse-
ums. mit seinem Wiederaufbau nach dem 
Zweiten Weltkrieg fanden vor dem alten 
eingangsbau am Kornmarkt 1966 die 
Bronzeplastiken „Phönix“ Bernhard hei-
ligers (1915–1995) sowie marino marinis 
(1901–1980) „il guerriero – der reiter“ 
aufstellung. heiligers Phönix (1965/66), 
dessen schrundige oberfläche die spuren 
der asche assoziiert, aus der er aufsteigt, 
vergegenwärtigt wie marinis stürzender 
Kriegerreiter (1959/60) und lammerts 
ravensbrück-figuren die wissende erinne-
rung als ausgangspunkt für einen neube-
ginn. 
mit ihr verbindet sich dani Karavans (geb. 
1930) „Way of human rights“ in form 
eines begehbaren Kunstwerks. sein envi-
ronment in der Kartäusergasse entstand 
im rahmen des 1993 eingeweihten erwei-
terungsbaus des museums. die Presse 
bezeichnete es bei seiner einweihung als 
„Weltkunstwerk“. es befindet sich nicht 
weit entfernt vom frauentorgraben, wo 
einst das gebäude des industrie- und 
Kulturvereins stand, in dem die natio-
nalsozialisten 1935 ihre rassengesetze 
beschlossen, mit denen sie die grundlage 
zu systematischer ausgrenzung, Verfol-
gung und ermordung von millionen men-
schen legten. als antwort auf völkisch-
nationalistischen Wahn zitiert Karavan die 
1948 von den Vereinten nationen in Paris 

unterzeichnete „allgemeine erklärung der menschenrech-
te“. sein „Weg der menschenrechte“ reflektiert die univer-
selle Perspektive, die junge schriftsteller und Künstler wie 
lammert bei ihrem aufbruch in die moderne am Beginn 
des 20. Jahrhunderts als Brücke zu humanität und toleranz 
beflügelte. 

 UrsUla Peters
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