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EINE KIRCHE IN TULSA, OKLAHOMA, U. S. A.
A R C H IT E K T E N : R U S H , E N D A C O T T  U N D  G O FF, T U L S A  •  6 A B B ILD U N G E N

D ie B a u a n la g e  u m fa s s t K irc h e , V e rs a m m l.in g s s a ie , P ro m e n ie rh a lle , S c h u le , K in d e rg a rte n , R e s ta u ra tio n s ra u m  u s w . 
D ie  e is e rn e n  T u rm s p itz e n  h a b e n  S c h e in w e rfe r
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Promenierhalle (sozial lobby)

Tulsa, die Olmetropole der ]Welt, wachst wie 
kaum eine Stadt in U. S. A. Sie ist die zukiinftige 
Industriestadt des mittleren Amerikas. Im  Jahre 
1900 betrug die Einwohnerzahl etwas iiber 1000, 

heute zahlt man 188 000.
Die Kirche, von einem jungen Architekten, 

B r u c e  G o f f ,  einem Sohn der Stadt, ent- 
worfen, zeugt von der herrschenden, wohl mit 
Recht ais amerikanisch zu bezeichnenden geistigen 
Einstellung.

Der Zweck der Kirche ist, auBer der seelsorge- 
rischen Fiirsorge auch erzieherisch zu wirken, 
Treffpunkt fiir gemeinsame Veranstaltungen und 
fiir Erholung zu sein. Daher war es notig, drei 
Abteilungen vorzusehen, die den einzelnen An- 
forderungen entsprechen.

Am Kreuzpunkt dreier sich schneidenden 
StraBen Uegend, fiigt sich der Bau gut in das 

Stadtbild ein. Der Turm steht in der Achse der 

Boston-Avenue, die vom Geschaftsviertel aus- 
gehend allmahlich ins ruhige, friedliche Wohn-

viertel lauft und dort endet. Der Haupteingang 

befindet sich im Turm. Rechts fiihrt er zur 

Kirche, links zu den Yersammlungsraumen und 
zuni Saal. An der Westseite ist eine iiberdeckte 

Autovorfahrt.
Die Kirche bat m it der Empore 1800 Sitzplatze, 

die halbkreisfórmig angeordnet sind, mit der 

Kanzcl in der Mitte. Das Chor befindet sich 
hinter der Kanzel. Dort ist auch der Spieltisch 

der Orgel. Vier Orgelkammern und eine Echo- 

orgel mit der Tonoffnung in der Decke werden 

Yon hier aus kontrolliert.
Licht kommt durch die Deckenbeleuchtung und 

durch elf hohe Fenster, die in der Riickwand, 

hinter den Sitzen, angeordnet sind.
Kirche und Yersammlungssale sind durch eine 

groBe, hohe Halle yerbunden. Sie dient ais Treff
punkt vor und nach dem Gottesdienst. Im  Keller 

befindet sich ein groBer Saal mit einer dazu- 

gehorigen Kiiche. Zur Pfleg€ der korperlichen Er- 

tiichtigung ist eine Turnhalle vorhandcn.
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A rc h ite k te n :  R u h s , E n d a c o tt und G o ff, T u ls a
H a u p te in g a n g
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W andausbildung der H alle

A rc h ite k te n  R ush, E n d a c o tt u. Goft 
T u ls a , O k la h o m a

G rundriB  vo m  E rd g es ch o B

Die Schule, an der Westseite angeordnet, be- 
steht aus vier Geschossen, ein Gebaude in sich, 

doch mit den anderen Abteilungen verbunden. 
Die Schule enthalt Raume fiir Sonntagsschul- 
klassen, fiir Kindergarten und Abendklassen.

Fiir die AuBenseiten des Gebiiudes wurde 

Indiana-Kalkstein benutzt. Das Innere ist teil-

weise verputzt, teilweise m it Holz yerkleidet. Der 

obere Teil des Turm.es ist aus Eisen konstruiert. 
Die Spitze bilden vier sich kreuzende Reflektoren 

aus Kupfer und Glas fiir die Illum ination bei 
Naclit.

Die Bildliauerarbeiten wurden von Robert 
Garrison ausgefiihrt. —  H . K  1 u m b.



ZWEI WOHNHAUSER IN ZNAIM
A R C H IT E K T  D R .-IN G . A R M A N D  W E IS E R , W IE N  •  10 A B B ILD U N G E N

1 : 200 O b erg escho B

Fotos Reifenstein, W ien

E rd g es ch o B

H aus F. w .  
s tra s s e n a n s ic h t
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S p eisezim m er Im Haus F. W .

Oft bietet sich dem Architekten die Gelegen- 
heit, m derselben Stadt gleichartige Bauaufgaben 
zu losen. Je kleiner die Einwohnerzahl, desto 

schwienger das Problem, insbesondere, wenn es 
sich um Eigenheime handelt. Eine bestimmte Ge- 
sellschaftsschicht und gewisse VermogensIage 
wohnt gern ine iner bestimmten StraBe, und es 

ergibt sich daB nicht nur die Bauparzellen, son

dern auch Famiheniiberlieferung, Lebensgewohn- 

UDd Lebensstandard fast die gleichen sind.

Im  einzelnen Fali andert sich wolil die Lage und 

Art der Schlaf- und Wirtschaftsraume, die so- 

genannten Reprasentationsraume aber, auf die in 

wohlhabenden Kleinstadten mangels allgemeiner 
und gut ausgestatteter Unterhaltungs* und Zu- 

sammenkunftsstatten besonderes Gewicht gelegt 
wird, bleiben in Zahl und Charakter doch stets die 

gleichen. Jeder will seine „Halle“ , seinen „Salon“ 

und sein „Herrenzimmer“ , sei es oft auch nur 

darum, weil sein Nachbar, gegen den er nicht zu-

Arch itekt 
D r.-Ing .
A .W e ls e r, Wien

H alle
im Hause F. W . 

in Znalm
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FriihstUckszim m er im Hause F. W. A rch itekt D r.-Ing . Arm and W eiser( W ien

E m p fa n g s z im m e r im  H a u s e  F. W . in Z n a im

riickstehen will, es ebenso hat. Trotz all der Milieu es dem Architekten oft schwer macht,, be- 

gleichgerichteten Yoraussetzungen soli nun der sondere Unterscheidungen der Wesensart der Bau- 

Architekt bei jeder dieser im Wesentlichen ahn- herren herauszufiihlen.
lichen, aber neuen Aufgaben etwas ganz anderes In  den beiden vorliegenden Fallen ergab sich 

schaffen, soli also einem kiinstlichen Indivi- der Unterschied schon aus der verschieden hohen 

dualismus das Wort reden und nachbarlicher Eitel- Verbauung, dem Reihenhaus in dem einen, dem 

keit und Eifersucht dienen, die darauf besteht, Eckhause im zweiten Falle. Dieser zweite Fali ist 

etwas noch Eigenartigeres und „Schóneres“ zu er- durch die Aufgabe bemerkenswert, aus einer zwei- 

halten ais bei Herrn X  oder Frau Y. Hierzu geschossigen Reihenverbauung in die offene Bau- 

kommt, daB das gleichmachende kleinstadtische weise iiberzuleiten. Dr. A. W.
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H au s M . W . 
in Znaim  
Strassenseite

A rc h ite k t D r.- In g .  
A . W e is e r , W ien

E m pfangszim m er im Hause M. w

92



93



NEUBAU DES KONSUMVEREINS LEIPZIG-PLAGWITZ
A RCHITEKT FRITZ HÓGER, HAMBURG •  6 ABBILDUNGEN

I

-  Ł--

Grundrin vom ErdgeschoB 1 :1300 Yenw altungs  -  Sebaude
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Fotos R. W indsch, Leipzig

Wie aus dem Querschnitt, S. 94, hervorgeht, ist 

das Lagerhaus iiber dem ErdgeschoB nach der 
Gleisseite wie auch nach der Hofseite um je 2 m 
iiberbaut. Diese Anordnung ist deshalb getroffen, 

weil der verbleibende Hof nur eine Tiefe von 28 m 
hat und dieses MaB gerade fiir das Wepden der 
groBen Lastautos m it Anhanger ausreicht. Die 
Giiter kommen im Eisenbahnwaggon an und wer
den an der langen Rampenseite im Hofe mittels 

der Lastkraftwagen fortgefahren. Auf einer 
schragen FahrstraBe konnen die Autos auch nach 
dem Keller hinunter fahren (der langgestreckte 
Hof eignet sich hierzu besonders). Das Beladen 

der Autos erfolgt im Keller an einer langen 
Rampę wie im Hofe. Der groBe Hofkeller dient 
also einmal ais Ladeplatz fiir den Warentransport, 

und zweitens dient er dem Autopark ais Garage. 
Weiter ist an dem Lagerhaus typisch, daB die 

durchlaufenden Fensterbander 2 m iiber dem 
FuBboden beginnen, so daB die Wandę zum 

Stapeln der Waren ausgeniitzt werden konnen. 

Eine groBere Anzahl Aufziige, Schragelevatoren 
und Rutschen ermóglichen einen schnellen Auf- 
und Abwartsverkehr.

Das gesamte Bauvorhaben soli in  3 Bau- 

abschnitten, das Verwaltungsgebaude ist der erste 
Abschnitt, bis Endes des Jahres 1932 vollendet 

sein. An Baukosten fiir das gesamte Projekt sind 

etwa 5 Millionen RM vorgesehen. Die ortliche 

Bauleitung liegt in den Handen des Verfassers 

dieses Artikels. W. B a r i g , Leipzig-Plagwitz.

Ansicht des V e rw a ltu n g s g e b B u d e s  an d e r  JahnstraO e

Der Konsumverein Leipzig-Plagwitz, vor 46 Jah- 

ren gegriindet, hat sich zu einem GroBbetrieb ent- 
wickelt. Er belieferte im letzten Geschaftsjahr 

seine 65 800 Mitglieder mit Bedarfsgiitern im 
Werte von fast 50 M ili. RM  und beschaftigt heute 

2100 Personen.
Fiir den erforderlich gewordenen Ausbau der 

Zentrale stand ein Baugelande von 185 m StraBen- 
lange, 200 m Gleislange und 65 m Grundstiicks- 

tiefe zur Verfiigung. Es sollte m it einem Lager
haus, Kontorhaus, Handwerkergebaude und einer 

Autogarage bebaut werden; das vorhandene mehr- 
stóckige Lagergebaude muBte in den Neubau- 

komplex eingegliedert werden.
Aus dem unter fiinf Architekten ausgeschrie- 

benen engeren Wettbewerb ging Architekt Fritz 

H o g e r ,  Hamburg, ais Sieger hervor. Sein Ent

wurf wurde fiir die Ausfuhrung zugrunde gelegt.
Der ErdgeschoBgrundriB, S. 94, zeigt an der 

Gleisseite ein langgestrecktes Lagergebaude, an- 
schlieBend an das vorhandene Lager (linker 

Fliigel). An das vorhandene Lagergebaude an der 
StraBe schlieBt sich der Neubau des Verwaltungs- 

gebaudes an, wahrend die Verlangerung desselben 

und der Querverbindungsbau m it dem Lager 

(rechter Fliigel) die Handwerkerbetriebe auf- 

nimmt. Eine groBe Ein- und Ausfahrt im rechten 
Fliigel des neuen Yerwaltungsgebaudes ist fiir den 

Verkehr nach dem Hofe und den Rampen vor- 

gesehen, wahrend fiir die Autogaragen der gesamte 

Hof unterkellert wurde.
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Unterrichtssaal im IV. ObergeschoO des Verwaltungsgebaudes

KASSE

A R C H IT E K T  F R IT Z  H Ó G ER , H A M B U R G
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