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Am 12. F e b r u a r 1966 ist Pro fe s so r Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. K a r l G r u 
b e r im Alte r von 80 J a h r e n zu D a r m s t a d t v e r s t o r b e n . In i hm h a b e n 
w i r e inen b e d e u t e n d e n Arch i t ek t en u n d Denkmalp f l ege r von h o h e m 
Rang ver lo ren . Vor zehn J a h r e n h a b e n w i r anläßl ich seines 70. Ge
b u r t s t a g e s i hn im V o r l ä u f e r dieses Blat tes , im „Nachr ich tenbla t t der 
ö f f e n l i c h e n K u l t u r  u n d Heimatpf lege im Reg ie rungsbez i rk Süd
baden" H e f t 4/6 des VI. J a h r g a n g s , als B a u k ü n s t l e r u n d Baugeschichts
forscher , A r c h i t e k t u r l e h r e r u n d Denkmalp f l ege r gewürd ig t . Heute , 
nach se inem Heimgang , empf inden w i r i m Rückbl ick auf sein reiches 
L e b e n s w e r k , wie wenig j ene biograph ische Skizze se iner B e d e u t u n g 
als Mensch, als K ü n s t l e r u n d als Forscher gerecht w u r d e . Die Wer t 
schätzung, die i hm zutei l w u r d e , spr icht aus zwei h o h e n E h r u n g e n , 
die i hm ver l i ehen w u r d e n : Die Unive r s i t ä t Heide lbe rg h a t ihm, d e m 
Arch i t ek t en i h re s g r o ß e n Aulabaues , den E h r e n s e n a t o r u n d die 
Technische Hochschule München h a t ihm, d e m h e r v o r r a g e n d e n Bau
forscher u n d B a u k ü n s t l e r , den Dr.Ing. E. h. ver l i ehen . 
A m 6. Mai 1885 zu Kons tanz geboren , abso lv ie r te er in F r e i b u r g das 
human i s t i s che B e r t o l d s g y m n a s i u m u n d s tud i e r t e a l sdann A r c h i t e k t u r 
an der K a r l s r u h e r Technischen Hochschule, an der dama l s noch de r 
al te Carl Schäfer wirk t e . G r u b e r v e r e h r t e a b e r ganz besonde r s Fr ied 
rich Ostendorf und Max L ä u g e r als seine Lehre r . Auf Vorschlag der 
Mini s t e r i a lbauab te i l ung t r a t G r u b e r be im H o c h b a u a m t der Stad t Fre i 
b u r g ein, u m als S o n d e r b e a u f t r a g t e r den großen N e u b a u der Städt i 
schen K r a n k e n h ä u s e r , also der Unive r s i t ä t sk l in iken , se lbs tändig zu 
e n t w e r f e n . Wenige J a h r e zuvor h a t t e ein großer , a b e r ergebnis los 
v e r l a u f e n e r W e t t b e w e r b s t a t t g e f u n d e n , be i d e m selbst sein L e h r e r 
Ostendorf k e i n e n Pre i s e r h a l t e n ha t t e , j a sogar gänzlich u n e r w ä h n t 
geb l i eben w a r . (Dies zu r Richt igs te l lung de r offiziellen Fes t schr i f t 
anläßl ich de r F ü n f h u n d e r t j a h r f e i e r der Univers i tä t . ) Kar l G r u b e r 
en twar f auf völlig n e u e r G r u n d l a g e ein großzügiges P r o j e k t . Aber 
wen ige Wochen danach m a c h t e der Ausbruch des Ers t en Weltkr iegs 
j edes w e i t e r e P l a n e n überf lüss ig . Nach vier schweren K r i e g s j a h r e n , die 
er als h e r v o r r a g e n d e r Offizier an der F r o n t verbrach te , k e h r t e er ans 
R e i ß b r e t t zurück, u m n u n e in wesent l ich besche ideneres P r o j e k t aus
zua rbe i t en , d e m jedoch gleichfal ls die A u s f ü h r u n g versag t blieb. 
Inzwischen w a r er zum Lei te r des Städ t . H o c h b a u a m t e s a u f g e r ü c k t 
u n d h a t t e dadurch eine se iner Neigung u n d B e g a b u n g angemessene 
A u f g a b e v o r sich. Seine größ te B a u a u f g a b e w a r hie r die vorbi ldl iche, 
h e u t e viel zu wenig b e k a n n t e Siedlung Haslach. Vor a l lem a b e r ging 
er mit Bege i s t e rung an zwei große denkmalpf leger i sche A u f g a b e n 
h e r a n , d e r e n Verwi rk l i chung i hm durch den K u n s t s i n n u n d die Be
re i t s t e l lung der Mittel sei tens des O b e r b ü r g e r m e i s t e r s Dr. K a r l Ben
de r ermögl ich t w u r d e , de r sich se iner V e r a n t w o r t u n g als H ü t e r dieser 
Städ t . B a u d e n k m ä l e r b e w u ß t w a r . Die ers te A u f g a b e w a r de r U m b a u 
des im l e tz ten Vier te l des 13. J a h r h u n d e r t s e r b a u t e n Klos te r s der 
A u g u s t i n e r  E r e m i t e n , dessen Kirche nach der Säku la r i s a t i on f a s t 
100 J a h r e l ang ein hübsches Thea te r , ein W e r k des W e i n b r e n n e r 
schülers Chr. Arnold , b e h e r b e r g t ha t te . G r u b e r s te l l te den großen 
e r n s t e n K i r c h e n r a u m mit d e m g e r ä u m i g e n , einschiff igen L a n g h a u s 
u n d d e m polygona l absch l ießenden Chor wiede r h e r u n d schuf so 
e inen w ü r d i g e n Saal f ü r die wer tvo l l s t en Museumsschä tze ober 
rhe in i scher H e r k u n f t . Auch der gotische K r e u z g a n g mit d e m re izen
den Deckens tuck des f r ü h e n 18. J a h r h u n d e r t s sowie die re la t iv u n v e r 
s e h r t geb l i ebenen K l o s t e r g e b ä u d e w u r d e n in Z u s a m m e n a r b e i t mit 
M u s e u m s d i r e k t o r Pro fe s so r Dr. W e r n e r Noack d e n Städ t . K u n s t 
s a m m l u n g e n d i e n s t b a r gemacht , ein Verwendungszweck , den schon 
vor d e m Wel tk r i eg Gabr ie l von Seidl als Gutach t e r ange reg t ha t t e . 
Auch das Ä u ß e r e des b e s t e r h a l t e n e n K l o s t e r k o m p l e x e s Al t F re ibu rgs 
w u r d e von d e n bösen Z u t a t e n b e f r e i t u n d in d e m s t r e n g e n E r n s t des 
Klos te r s eines Bet te lo rdens , d e m sich auch die w e n i g e n barocken 
Z u t a t e n u n t e r g e o r d n e t ha t t en , a u f s schönste wiederhe rges te l l t . 
Die nächs te denkmalpf leger i sche Aufgabe , die K a r l G r u b e r gestel l t 
w u r d e , w a r die I n s t a n d s e t z u n g des K a u f h a u s e s , des b e d e u t e n d s t e n 
spä tgot i schen P r o f a n b a u s Südwes tdeu t sch lands , de r den H a u p t a k z e n t 
de r südl ichen M ü n s t e r p l a t z w a n d bildet . D e r von d e m M ü n s t e r w e r k 
me i s t e r H e r m a n n N e u h ä u s e r aus M ü n s t e r i. W. e n t w o r f e n e , nach 
se inem Tod v o m M ü n s t e r w e r k m e i s t e r L e o n h a r d Müller von Et t l ingen 
1524—1532 er r i ch te te B a u sp r ing t mit vie r s e g m e n t f ö r m i g e n A r k a d e n 
u m die Bre i t e e iner Arkadenachse vor die P l a t z w a n d vor, o r d n e t sich 
a b e r mit se inem Sat te ldach d e m R h y t h m u s de r b e n a c h b a r t e n B ü r g e r 
häuse r ein, die nach A l t  F r e i b u r g e r A r t durchweg m i t der T r a u f e Zur
s t r a ß e h in s tehen . Die symmet r i s che Fassade mit vie r Bögen u n t e n 
u n d fün f F e n s t e r n d a r ü b e r h a t K a r l G r u b e r in se inem Buch „Das 
deutsche Rathaus" (Abb. 14 S. 33) in der ur sp rüng l i chen F o r m gezeich
net , die k a u m 20 J a h r e spä t e r durch d e n l angen Balkon bere iche r t 
w u r d e . In vie r J a h r h u n d e r t e n h a t das K a u f h a u s t ro tz schweren Be
sch ießungen de r ach tmal b e l a g e r t e n Stad t seine ursp rüng l i che Gesta l t 
b e h a l t e n u n d auch ü b e r den 1944 auf die Stad t n i e d e r g e g a n g e n e n 
B o m b e n h a g e l gere t t e t . Das I n n e r e w u r d e durch K a r l G r u b e r zum 
w ü r d i g s t e n V e r s a m m l u n g s r a u m der Stad t umges ta l t e t . An der H a u p t 
schausei te gegen den Müns te rp l a t z hin, welche die F r e i b u r g e r nach 
den F r e i h e i t s k r i e g e n als „vater ländischös ter re ich isches Denkma l " 
durch den spä ten Barockmale r Simon Göser h a t t e n b e m a l e n lassen, 
w u r d e de r u n t e r m e h r e r e n Ans t r i chen fes tges te l l t e ursp rüng l i che 
F a r b t o n zu r Gel tung gebracht . N u r die vier , von Sixt von S t a u f e n 
1530 gescha f f enen S t a t u e n der habsburg i schen Her r sche r von Maxi
mi l ian I. bis F e r d i n a n d I. w u r d e n f a r b i g g e f a ß t u n d die Zel tdächer 
der be iden E r k e r mit den b u n t e n Ziegeln gedeckt , die m a n auf d e m 
Speicher a u f g e f u n d e n ha t t e . 
K a r l G r u b e r s denkmalpf leger i sche Sorge e r schöpf t e sich a b e r ke ines 
wegs in de r R e n o v i e r u n g e inze lner B a u d e n k m ä l e r . Vie lmehr lag i hm 
die e h r f ü r c h t i g e E r h a l t u n g des al ten Stad tb i ldes u n d die zurück
ha l t ende , in R h y t h m u s u n d Maßs tab sich e i n o r d n e n d e Ges ta l tung des 
N e u e n als H a u p t a n l i e g e n am Herzen , g e t r e u se iner U b e r z e u g u n g „Die 
Seele u n s e r e r Städ t e l iegt noch i m m e r in den von der Geschichte 
g e f o r m t e n Stad tmi t t en" , die „nicht zu cha rak t e r lo sen D u t z e n d s t ä d t e n 
in modischkol lek t iv i s t i scher EisenGlas Bauere i " w e r d e n d ü r f t e n . 
Es w a r ja g e r a d e das „in F r e i h e i t u n d O r d n u n g g e f o r m t e Bild 
der Stad t Fre iburg" , das ihn , der einst als Ostendor f schü le r d e m 
barocken S t ä d t e b a u huld ig te , zum Forscher u n d V e r e h r e r mi t t e l a l t e r 
l icher S t a d t b a u k u n s t w e r d e n l ieß. Damals e n t s t a n d aus gleicher Ge
s i n n u n g h e r a u s i n n e r h a l b seines Hochbauamtes das g r u n d l e g e n d e 
W e r k seines F r e u n d e s Erns t H a m m ü b e r die S t ä d t e g r ü n d u n g e n der 
Herzöge von Zähr ingen , als d e r e n f r ü h e s t e u n d charak te r i s t i schs te 
n e b e n Vil l ingen die Stad t F r e i b u r g gilt . 
U n s k a m es h ie r vor al lem darauf an, K a r l G r u b e r s F r e i b u r g e r J a h r e 
u n d seine hier gescha f fenen W e r k e zu b e h a n d e l n . Was in j e n e n ent 
sche idenden J a h r e n hie r in i h m gere i f t war , f a n d seine Bes tä t i gung 
u n d E r f ü l l u n g in der E r f o r s c h u n g u n d E r k e n n t n i s mit te la l t e r l i cher 
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S t a d t b a u k u n s t im deutschen Osten: I m J a h r e 1925 an die Danziger 
Technische Hochschule b e r u f e n , l e rn t e er dor t die großa r t i ge sakra le 
u n d vorbi ld l iche bürge r l i che B a u k u n s t de r v o r r e f o r m a t o r i s c h e n Zei t 
k e n n e n . Seine re ichen Eindrücke u n d Kenn tn i s s e auf diesen Gebie ten 
v e r m i t t e l t e er nicht n u r se inen A r c h i t e k t u r s t u d e n t e n , s o n d e r n er 
legte sie auch da r in se inen Veröf fen t l i chungen , vor al lem in se inem 
m o n u m e n t a l e n W e r k ü b e r die Danz iger Marienk i rche , in se iner 
Stud ie ü b e r das R a t h a u s zu T h o r n u n d in se inem Buch „Die Gesta l t 
de r deu t schen Stadt" , das j e d e r k e n n e n m ü ß t e , de r sich mit Städ te 
bau be faß t . Es ist h ie r r ü h m e n d zu e r w ä h n e n , daß die Po len in e inem 
in Deutsch land u n b e k a n n t e n Maß e ine r histor isch ge t r euen , jeg l icher 
R o m a n t i k abho lden W i e d e r a u f b a u l e i d e n s c h a f t sich der A r b e i t e n von 
K a r l G r u b e r ü b e r die Danz iger Mar ienk i rche u n d das T h o r n e r Rat 
h a u s bei de r W i e d e r h e r s t e l u n g bed ien ten . 
I m J a h r 1933 w u r d e K a r l G r u b e r an die D a r m s t ä d t e r Technische 
Hochschule b e r u f e n . Was er h ie r als L e h r e r schuf u n d wirk te , lebt 
d a n k b a r im Gedächtn i s se iner vie len Schüler , vgl. Dr. Ing . K r a e m e r s 
Aufsa tz zu G r u b e r s 80. G e b u r t s t a g in der Zei t schr i f t „Der Baumei s t e r " 
u n d m e h r noch den w a r m h e r z i g e n Nachruf seines F r e u n d e s Pro fe s so r 
R o m e r o von de r T. H. D a r m s t a d t . Auf die Verö f f en t l i chungen G r u b e r s 
in n e u e r e r Zeit k a n n h ie r nicht e ingegangen w e r d e n , jedoch m u ß 
h ie r u n b e d i n g t wenigs t ens se ine inhal t l ich kurze , a b e r w a h r h a f t be
d e u t e n d e Schr i f t „Der hei l ige Bezi rk" e r w ä h n t w e r d e n , als ein Bei
spiel se iner rel igiösen Tole ranz u n d se ine r E r k e n n t n i s de r h o h e n A u f 
gabe, die der K i r c h e n b a u be im W i e d e r a u f b a u u n s e r e r Städ te h ä t t e 
e r f ü l l e n müssen . E r w ä h n t w e r d e n müssen zum Schluß auch aus de r 
Reihe se ine r vie len Verö f f en t l i chungen die H e r a u s g a b e des von sei
n e m v e r s t o r b e n e n B r u d e r Otto G r u b e r h in t e r l a s senen Werkes „Baue rn 
h ä u s e r a m Bodensee" und sein wicht iger Aufsa tz „Romanische Dach
s tühle" (Deutsche K u n s t u n d Denkmalpf lege , 1959 S. 57). In den zwei 
J a h r z e h n t e n nach dem E n d e des Zwei t en Wel tk r i egs w a r G r u b e r 
o f t a u ß e r o r d e n t l i c h als Gutach te r bei denkmalpf leger i schen A u f g a b e n 
e r s t en Ranges , so beim Mainzer Dom, in vielen Fäl len a b e r auch 
se lber als Denkmalp f l ege r tä t ig , so bei der D a r m s t ä d t e r Stad tk i rche , 
der M a r i e n k i r c h e in H a n a u u n d bei der Johann i sk i r che in Mainz, e iner 
besonde r s v e r a n t w o r t u n g s v o l l e n A u f g a b e . Sein ausgeze ichne te r R a t 
schlag als S t ä d t e b a u e r u n d Denkmalp f l ege r w u r d e dagegen b e i m 
W i e d e r a u f b a u m a n c h e r Städ t e le ider nicht i m m e r beachte t . Seine 
le tz te denkmalpf leger i sche Tät igke i t in u n s e r e m südbad ischen Bereich 
gal t den u n t e r Dr. Ing . P. Booz ausgeze ichne te r L e i t u n g s t e h e n d e n 
R e t t u n g s a r b e i t e n a m F r e i b u r g e r Münste r , de r spä to t ton i schen Kirche 
in Sulzburg , f ü r die er ein sehr beach tenswer te s , nicht zu r Aus
f ü h r u n g gelangtes P r o j e k t skizzier te , u n d schließlich der Ges ta l tung 
des D a c h w e r k s ü b e r de r Klos te rk i r che zu Mittelzel l auf de r Reichenau , 
bei welcher A u f g a b e er auf das von se inem B r u d e r Otto vor vie r 
J a h r z e h n t e n ve rö f fen t l i ch t e Forschungse rgebn i s zurückgr i f f . 
Es w a r h ie r n u r von G r u b e r s W e r k e n u n d Wirken die Rede. Wer 
a b e r ihn j e k e n n e n l e r n t e , w u ß t e welch ein re icher , zu t i e fs t re l igiöser 
Geist in i hm lebte , d e m jedoch ke ineswegs ein köst l icher H u m o r 
f r e m d war . Von i hm zeug ten witzige Zeichnungen , die er in l ang
wei l igen Si t zungen in die A k t e n zeichnete , wie er ja auch ims t ande 
war , selbst die e rns t e s t en A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n mit se inen Kollegen 
in die F o r m geis tvol ler Gefech tsber ich te zu kle iden . 
M e h r j edoch als durch solch e inen güt igen H u m o r w a r sein C h a r a k t e r 
gepräg t durch t i e fen Erns t u n d eine Wahrhe i t s suche , die bei i hm mit 
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e ine r ehr l i chen Tole ranz g e p a a r t w a r . Gleichwie e r sie in Glaubens 
f r a g e n ü b t e — so such te e r noch k u r z vor se inem Tod Taize als eine 
S t ä t t e de r B e g e g n u n g b e i d e r chr is t l icher Konfes s ionen auf — ü b t e 
e r Tole ranz auch i m St re i t zwischen r a d i k a l e n u n d w e n i g e r n e u e r u n g s 
sücht igen Arch i t ek t en . U n d u l d s a m w a r e r n u r gegen j eg l ichen Kitsch 
u n d d e n s t ü m p e r h a f t e n Forma l i smus , einer le i , ob dieser sich a v a n t 
gard is t i sch oder h i s to r i s i e r end gab. I h m ging es v i e l m e h r u m Maß
h a l t e n u n d Sichbescheiden, u m eine R a n g o r d n u n g der Werte , u m 
W a h r h e i t u n d E h r f u r c h t ! J o s e p h Schlippe 

PS. A n a n d e r e r Stel le w i r d e in Lebensb i ld K a r l G r u b e r s ersche inen , 
das nich t n u r seine F r e i b u r g e r , s o n d e r n auch seine Danz iger u n d 
D a r m s t ä d t e r Zei t b e h a n d e l n , seine B a u t e n u n d se ine en tzücken
den Z e i c h n u n g e n abb i lden u n d seine V e r ö f f e n t l i c h u n g e n a u f 
zäh len soll. 

A n m e r k u n g des StAfD. F r e i b u r g i. Br.: Der s k i z z e n h a f t e Vorschlag von 
Prof . G r u b e r wol l te das W e s t q u e r h a u s von St. Cyr i ak in Sulzburg wie
d e r h e r s t e l l e n und d a m i t d e m Z u s t a n d von 1260 n a h e k o m m e n . Von diesem 
P l a n ist er selbst w i e d e r a b g e k o m m e n . 
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