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Es ist ein allgemein óffentlicher Irrtum, wenn behauptet 
wird, der P r o t e s t a n t i s m u s  s e i  e i n e  k u n s t -  
u n d  b a u k u n s t f e i n d I i c h e W e l t a n s c h a u -  
u n g ,  zum mindesten kann man es nicht von dem 
Luthertum behaupten, allenfalls kann die Behauptung 
fiir den Kalvinismus geltend gemacht werden. Und doch 
haben ja gerade kalvinistische Lander, wie Holland, Eng- 
land, auch die Schweiz, einige hochinteressante Kirchen- 
bauten geschaffen, so dafi kaum eine derartige Be
hauptung stichhaltig bewiesen werden kann. Freilich, 
Prunkbauten, wie sie der Jesuitismus bewufit in seinem 
Barock hervorbrachte, finden wir auf protestantischer 
Seite kaum. Auch finden w ir nicht ein Schema fur den 
Kirchenraum, wie ihn das M ittelalter schuf in seiner Lang- 
hauskirche, sondern uns tritt in der Gestaltung des Grund
risses des protestantischen Kirchenbaues eine ungeheure 
Mannigfaltigkeit entgegen, die uns den Wechsel eines 
Gemeinschaftsprinzips vor Augen fiihrt.
Wohl kaum jemals ist der Wechsel einer Weltanschauung, 
wie er vom Katholizismus zum Protestantismus stattfand, 
baulich so interessant uns vor Augen getreten, wie gerade 
auf dem Gebiete des Kirchenbaues. Hatte die katholische 
Kirche des Mittelalters ais Grundlage und bauliche Idee 
die Idee der Messe, so tritt uns in dem protestantischen 
Kirchenbau das Prinzip der Verkiindigung des Wortes 
Gottes entgegen. Die Grundprinzipien des evangelischen 
Gottesdienstes liegen in der neuen, dem Mittelalter 
fremden Idee der Gemeinde. Und aus dieser Gemeinde, 
ohne die fur den protestantischen Gottesdienst gar kein 
Gottesdienst móglich ist, entwickelt sich eine neue Bau- 
idee. Diese Bauidee ist in erster Linie darin kenntlich, 
dafi sie ein n e u e s M o m e n t i n  den Kirchenbau hinein- 
bringt: das ist die W e c h s e l b e z i e h u n g  z w i 
s c h e n  d e r  K a n z e l  u n d  d e m  G e s t u h l .  Beides 
sind urprotestantische Momente des Gotteshauses und 
treten erst von der Reformationszeit an baulich in Er- 
scheinung. Das M ittelalter schuf die Predigtkirchen der 
„Predigerorden". Aber auch hier gab es kein festes Ge
stuhl, sie hatten hólzerne verschiebbare Kanzeln.
Da nun andererseits der Protestantismus durch seinen 
vóllig veranderten Gottesdienst und seine streng an die 
Gemeinde gebundene gottesdienstliche Form in den uber- 
aus reichen Kirchen des Mittelalters mehr ais genug Platz 
fur seinen Gemeindegottesdienst vorfand, so ist es leicht 
erklarlich, dafi in den ersten Jahren der Reformation sich 
nur geringe bauliche Notwendigkeiten ergaben. Man 
schuf nur die bestehenden Gotteshauser um und hatte 
meist hier schon ubermafiig grofien Platz. Es ist nun sehr 
interessant zu beobachten, wie der protestantische Gottes
dienst sich mit den gegebenen Verhaltnissen abfand. 
Meist wurde der fruher in der katholischen Kirche bis 
aufs aufierste prachtvoll und herrlich ausgestattete Chor

vóllig vernachlassigt. Die Gemeinde sammelte sich, 
symbolhaft dargestellt, im Gestuhl um eine im Kirchen
raum befindliche K a n z e l ,  die nun infolge der durchaus 
gleichwertigen Bedeutung von Predigt und Liturgie 
durch kunstlerische Umgestaltung architektonischen Akzent 
erhielt. In den mittelalterlichen Kirchen Norddeutschlands 
und des gesamten lutherischen Gebietes finden wir in- 
folgedessen aus dieser Zeit unerhórt schóne Werke der 
Renaissancekunst wie des Barock, Kanzeln von grófiter 
kunstlerischer Wirkung. Es ist, ais ob die alte, fruher dem 
Altar zugewandte Bildhauerkunst sich der Kanzel zu- 
wendet und sie nun mit gleicher Liebe und Ehrfurcht aus- 
gestaltet. Die grófiten deutschen Kunstler aus jener Zeit 
haben Kanzeln geschaffen. W ir brauchen nur an Schlijters 
prachtige Kanzel in der Marienkirche in Berlin zu erinnern.

Durch das Hervortreten der Kanzel im protestantischen 
Kirchenraum, die durch die Einfiihrung von Luthers 
deutscher Messe bedingt ist, wird auch mit einem Mai die 
Spannung klar, die von nun an im lutherischen Kirchen
raum lebt, die Spannung zwischen Kanzel und Altar, zu 
denen dann mit dem Aufbliihen der protestantischen 
Kirchenmusik unter den Vorlaufern Bachs auch die Orgel 
hinzutritt. W ir haben also im protestantischen Gottes
dienst nicht mehr die eine Richtung auf den Altar und 
das in ihm aufbewahrte Allerheiligste, sondern den leben- 
digen Wechsel zwischen Altar, Kanzel und Orgel ais 
den drei Statten kultischer Handlung. Diese Spannung 
ist vielfach ais ein Mangel oder ein Fehler des Protestan
tismus hingestellt worden. Heute sehen wir diese Span
nung nicht mehr ais Fehler oder Mangel, sondern wir 
sehen in ihr einen ungeheuren Reichtum. Der Kirchenbau 
des Protestantismus hat in dieser Spannung vier Jahr- 
hunderte gelebt und hat aus ihr heraus soviel schóne und 
echt protestantische Gotteshauser gebaut, dafi w ir jetzt 
in den Tagen des grofien Gedenkens an den Reformator 
diesen Reichtum erst wieder entdecken und zu wiirdigen 
lernen. In den letzten Jahrzehnten ist gerade die Frage 
des protestantischen Kirchenbaues immer wieder auf Kon- 
gressen und in Zeitungen und Zeitschriften erórtert und 
diskutiert worden. Immer wieder traten Manner hervor, 
die eine Vereinfachung des protestantischen Kirchen
baues erstrebten, die einen Typus, ein Schema der pro
testantischen Kirche schaffen wollten, und die letztlich 
immer wieder gescheitert sind. Das liegt einfach daran, 
dafi die protestantische Gemeinde niemals etwas Objek- 
tives darstellt, wie die katholische Messe, sondern immer 
wieder einen lebendigen Organismus, eine Gemeinschaft, 
die nach den vorliegenden Verhaltnissen zu einem oder 
verschiedenen und doch sich immer wieder beriihrenden 
baulichen Ausdruck kommt.
Interessant ist es, die g r u n d l e g e n d e n  G e d a n k e n  
L u t h e r s  zu der Frage des Kirchenraumes und Kirchen-
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baues zu kennen. Luther selbst hat ja niemals wie die 
Bildersturmer oder die Kalvinisten die Verbannung der 
Kunst aus der Kirche gepredigt. Im Gegenteil, er ist in 
der Schrift wider die Bildersturmer scharf fiir die Kunst 
in der Kirche eingetreten und hat sich stets mit der Macht 
seiner ganzen Persónlichkeit dafiir eingesetzt, dafi der 
Kiinstler in der Kirche seinen Platz hat. So hat er auch 
den Kirchenraum ais blofies Versammlungslokal abgelehnt 
und deutlich dem Willen Ausdruck gegeben, dafi man 
Gotteshauser braucht, die mehr seien ais solche.

Heute stehen w ir im Protestantismus an einem ganz ge- 
waltigen Umbruch. Nicht, dafi w ir eine Reformation 
erlebten, die den protestantischen Glauben auf eine neue 
Basis setzt, sondern die Neuorganisation der Kirche ais 
solcher, die Grundung der Reichskirche, zeigt uns diesen 
Umbruch an. Dafi er selbstverstandlich eine geistige Um- 
walzung mit sich bringen mufi, wird allen Eingeweihten 
klar sein. Und alle, die zu ihrer Kirche stehen, werden 
diesen Umbruch begriifien, weil sie wissen, dafi letzten 
Endes ein neues Leben auch hier erwachsen wird, und 
dafi auch die Kirche einer Erneuerung bedarf.

Wenn wir uns daher im Hinblick auf diese Gedanken 
einmal den protestantischen Kirchenbau unserer Zeit an
sehen, so werden wir hier die gleiche Fiille der Grundrifi- 
lósungen zunachst finden, die, bedingt durch die Viel- 
gestaltigkeit der protestantischen Gemeinde, uns heute 
stark in ihren Bann zieht. Nicht die formalen Prinzipien 
von Eisenbau oder Klinkerbau, von Betonbau oder Holz- 
bau sind es, die heute interessieren, sondern es sind d i e 
P r o b l e m e ,  d i e  a u s  d e r  G e m e i n d e  u n d  a u s  
d e r V e r k i i n d i g u n g d e s E v a n g e l i u m s s e l b e r  
e r w a c h s e n .  W ir haben in den vergangenen Jahren 
in den Diskussionen um Stahl, Beton und Glas viele Worte 
verloren um Dinge, die eigentlich zweitrangig sind. W ir 
haben um Expressionismus und Impressionismus und um 
alle móglichen formalen Prinzipien gerungen und haben 
letztlich immer wieder vergessen, die Beziehung wieder 
aufzustellen, dereń ein Kirchenraum bedarf. Daher miissen 
wir heute gerade bei der Frage des evangelischen 
Kirchenbaues wieder auf die Grundprinzipien zuriick- 
finden, von denen aus man allein zu einer Gestaltung des 
protestantischen Kirchenbaues kommt. Da diirfen wir 
doch Eines festlegen, dafi wir heute klar erkennen, dafi 
die protestantische Gemeinde, oder besser, die im Gottes- 
dienst vor Gott versammelte Gemeinde, die den Gottes- 
dienst bedingt, ais lebendiges Wesen niemals schematisch 
genommen werden darf, sondern dafi sie ais Bauherr aus 
einer jahrhundertelangen Entwicklung heraus hier doch 
zu einem anderen Grundrifi kommen wird.

In der letzten Zeit ist diese Frage auch vom theologischen 
Standpunkt aus erórtert worden. Der Pfarrer Alfred 
W i e s e n h i i t t e r 1) aus Schlesien, einem Lande ehemals 
bliihenden protestantischen Kirchenbaues und protestan- 
tischer Kirchenkunst, hat in einem sehr tiefen und inter- 
essant geschriebenen Buche „ D a s  W o r t  G o t t e s  u n d  
d i e  b i l d e n d e  K u n s t "  die ganze Frage vom theo
logischen Problem aus aufgerollt. W ir wiinschten, dafi 
dieses Buch, das w ir bis auf seine Stellung zum Expressio- 
nismus voll und ganz bejahen, in die Hand jedes kirchen- 
bauenden Architekten karne wie in die Hand jedes Geist- 
lichen, der durch die Notwendigkeit dazu gebracht wird, 
Kirchen zu bauen. Nicht nur die Klarheit seiner Ideen zum 
Kirchenbau, sondern auch die historische Darlegung, die 
er gibt, ist durchaus begriindet und bringt auch Klarheit 
in manche noch heute vorhandene Mifiverstandnisse.

*) A lfre d  W iesenh iitte r „W o r t  Gottes und b ildende  K unst", ein Beitrag 
zu r praktischen Theologie, V erlag  C. Ludwig Ungelenk, Dresden- 
Leipzig 1931. 8°, 164 S. m it 8 B ild ta feln .

Stark von der Seite des Bekenntnisses her arbeitet auch 
Herbert W e r n e r ' 2) mit seinem Buch „ D a s  P r o b l e m  
d e s  p r o t e s t a n t i s c h e n  K i r c h e n b a u e s  u n d  
s e i n e  L ó s u n g e n  i n T h i i r i n g e  n". Man ist er- 
staunt, welche Fiille reichhaltigster kiinstlerischer Ge
staltung sich auch in Thiiringen in protestantischen" Kirchen 
befindet und wie klar dort auch der Gegensatz heraus- 
zufinden ist, den die protestantische Gemeinde-Kirche 
gegenuber der katholischen Altar-Kirche darstellt.

Hatte Wiesenhiitter in einem friiheren Buch iiber den 
schlesischen Kirchenbau des Protestantismus schon eine 
Fiille interessanter Lósungen gezeigt, so erganzt dieses 
Buch diese Sammlung aufs prachtigste, und wir kónnen 
stolz sein iiber das reiche Erbe, das in den 400 Jahren 
evangelischen Kirchenbaues geschaffen wurde, das wir 
heute zu verwalten haben. Das Buch von Werner ist 
gleichfalls eine gute Bereicherung unserer Literatur und 
stellt aufs neue die Frage des Kirchenbaues von der Ge
meinde her zur Diskussion. Sehr interessant ist die Gegen- 
iiberstellung von der katholischen Messe und der 
deutschen Messe Luthers, die jedem Architekten ein aus- 
gezeichnetes Materiał in die Hand gibt.

W ar das Buch Werners wesentlich geschichtlich aus- 
gerichtet, so ist das neu erschienene grundlegende Werk 
von Dr. W alter D i s t e l 3) „ P r o t e s t a n t i s c h e r  
K i r c h e n b a u  s e i t  1900 in  D e u t s c h j a n d "  ganz 
auf die Moderne eingestellt. Distel bringt ungefahr alle 
wesentlichen Schópfungen auf dem Gebiet des protestan
tischen Kirchenbaues in einer iibersichtlichen und klaren 
Zusammenstellung. Das Buch ist mit vielen Grundrissen, 
Zeichnungen und guten Abbildungen geschmiickt, und 
auch hier wieder erkennt man in diesem Buch, welch eine 
Vielgestaltigkeit des Ausdrucks der protestantische Gottes- 
dienst zulafit, wie auch heute noch die Grundrifilósung 
der protestantischen Gemeindekirche von der alten Kirche 
hiniibergeht bis zur Zentralkirche und noch eine Fiille der 
Gestaltung zwischen diesen beiden Exponenten im 
Kirchenbau fufit. Gerade in letzter Zeit sind einige hoch- 
interessante Bauwerke auf protestantischem Gebiet ent
standen, bei denen es immer wieder um die richtige 
Sammlung der Gemeinde, um den Ort der kultischen 
Handlung geht. In neuerer Zeit wird durch das weitere 
H e r v o r t r e t e n  d e s  G e m e i n d e h a u s e s  und die 
E i n g l i e d e r u n g  d e s  P f a r r h a u s e s  immer wieder 
der G r u p p e n b a u  in Anwendung gebracht. Und 
gerade bei dem modernen Gruppenbau liegt auch hier 
wieder der Reiz in der Fiille der Lósungen. Nach der auf- 
geregten Zeit der letzten Jahre kommen w ir heute wieder 
zu klaren, einfachen Gestaltungen, die letztlich wieder 
ganz protestantisch sind, weil die Bauidee, entwickelt 
aus dem Evangelium, immer wieder zu einer ganz grofien 
Klarheit fiihrt.

Wichtig erscheint aber noch eines: dafi allmahlich sich 
wiederum der Gedanke durchzusetzen vermag, dafi die 
K i r c h e  heute n i c h t  n u r  Z w e c k b a u  ist, sondern 
v o r  a l l e n  D i n g e n  a u c h  e i n  S y m b o l  darstellt. 
W ir sind in der Zeit des vergangenen Rationalismus und 
Materialismus ja allmahlich so verarmt, dafi w ir den Be- 
griff des Symbols erst jetzt wieder haben lernen mussen, 
da uns die grofie politische Idee des Nationalsozialismus 
ein Symbol lebendig werden liefi. Friiher lebte die Idee 
des symbolischen Bauens ganz ungeheuer stark. Man

2) H erbert W erner „D as  Problem des protest. Kirchenbaues und seine 
Lósungen in Th u rin g e n ". Gotha 1933, V erlag  Leopold Kloth, 8°. 99 S. 
m it 52 A bb . und 30 G rundriftze ichnungen. Pr. brosch. 7 RM.

3) Dr. W a lte r Distel „P rotestantischer Kirchenbau seit 1900 in Deutsch
land. 4°, 128 S. m it 203 Grundrissen u. 36 B ild ta fe ln . Zurich-Leipzig 
1933, V erlag  O re ll Fuessli. Pr. geb. 12,—, geh. 10,40 RM.

832



1 St. M arienkirche in Pirna
S patm itte la lte rliche r Bau. im Jahre 1570 
Emporen e ingebau t. A ltestes Beispiel im 
Sinne der protestantischen Kirche

2 Nach dem Umbau 1890 91

3 St. M arienkirche in Beeskow
Badcsteinbau aus dem 14. Jahrhundert. A bendm ahl- und 
Predigtraum  getrenn t

1—4 Einrichtung m itte la lte r lic h e r K irchen f i ir  den  protestantischen G ottesdienst

5 u. 6 SchloBkapelle in Torgau. Eingeweiht 1544
G rund rifl bed in g t durch Lage zwischen altem  und neuem Schloflflugel 
und Lage des Furstenstuhls an letzterem . Daher d ie  um gekehrte 
O rientie rung des A lta rs

Zu 7 Eindruck fast katholisch durch d ie  Rucksichtnahme a u f d ie  
hófischen Yerhaltnisse

7 M arienkirche in W olfenb ijtte l. 1608—1623

1:1000

8 u. 9 Kirche in Freudenstadt. 1601—1608
W in ke lfo rm , wohl b ed in g t durch d ie  ebenso ge- 
sta lteten anderen Bauten am M a rk tp la tz . Dadurch 
K onzentrierung d e r G em einde d ic łit um d ie  Kanzel, 
Trennung der Geschlechter

5—9  B eispiele f i ir  d ie  G run d riB g esta ltu ng  p ro tes t. K irchen im  16. und 17 . J a h rh u n d ert

1—9 aus „D e r  K irchenbau des P rotestantism us" von K. E. O . Fritsch, Kommissionsverlag d e r Deutschen Bauzeitung, 1893

2

4
ac.

4 Grofie Kirche in Emden
Seit 1520 protestantisch. Ebenfalls Abendm ahl- und 
Predigtraum  getrenn t
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~ 5? ScdŁcro' " • . ■ » .

10 Friedenskirche in Schweidnitz 1657/58
Kernbau ein ais Basilika gestalłetes Kreuz m it
2 Emporen, d ie  nachtraglich e ingebaut

1 0 -1 5

M afis tab  1 :1000

U  D re ikonigtkirche in Dresden-Naustadt 1732—39
Einheitlicher Saal m it zweigesdiossiger Empore an 3 Seiten

14 Frauenkirche in Dresden. 1 7 26—1738
Erbaut durch G eorge Bahr. Zentra lbau

15 Paulskirche in Frankfurt a. M.
1787 begonnen, erst 1883 fe rtig g es te llt

10—15 aus K. E. O . Fritsch „D e r  Kirchenbau des Pro- 
testantism us", Kommiss.-Verlag „Deutsche B auze itung"

17 Kirche in W alte rthau sen  i. Thiir. 
17 17 -1 723
Konsequent durchgefuhrte r Z en tra lbau , 
abe r m it Anbauten im Osten und Westen

16 Kirche in Ecksłedt i. Thiir. 1744
Zentra lbau m it abgeschragten Ecken und 
elliptischen Emporen

16 u. 17 Nach H erbert W erner „D as  Problem des protestantischen Kirchenbaues und seine Lósungen in Thu rin g e n ", 1933, 
V erlag  Leopold Klotz, Gotha

1 0 —17 Beispiele f i ir  d ie  G run d rifłg es ta ltu n g  p ro tes t. K irchen im  17 . u. 18. J a h rh u n d e rt
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18 Kirche am  S p itte lm ark t in Berlin
Entw urf Schinkels 1819. Langhausbau. M afis tab  1: 500

19 Erste protestantische Kirche in 
Miinchen. 1827—33

2 0  Ev. Stadtkirche in Karlsruhe. 
1 8 0 7 -1 7
Erbaut durch W e inbrenner.

M afis tab  1 :1000
18— 20 aus K. E. O. Fritsch , ,Kirchenbau des Pro
testantism us"

18—2 0  B eispiele f i ir  d ie  G run d riB g esta ltu ng  p ro tes t. K irchen am  A n fan g  des 19. Jahrhunderts

braucht nur einmal Briefe oder Berichte vergangener 
Zeiten zu lesen, ja, schon die Briefe Schinkels zeigen das 
sehr deutlich. Man wird dabei erkennen, dafi gerade die
ses Wesentliche uns in der vergangenen Zeit gefehlt 
hat, haben doch selbst die Theologen den Sinn eines 
Symbols verleugnet. Aber diese Verarmung war ja nicht 
nur in der protestantischen Kirche allein, sondern fand 
sich ebenso in der katholischen Kirche. Die furchterlichen 
Kirchenbauten der Baukastengotik der letzten Jahre des 
vorigen Jahrhunderts zeugen davon. Hier gilt es, wieder 
zuruckzugreifen und eine wahre alte Tradition, die in 
vielen alten protestantischen Gemeinden noch nicht ver- 
schuttet ist, w ieder zum Leben zu erwecken bzw. wieder 
auf sie zuruckzugehen.
Die Kirche ais symbolischer Bau verneint selbstverstdndlich 
jede Einzwangung des Lebendigen in jede symbolische 
Grundrifiform, aber sie fiihrt uns von dem glatten, nuch- 
ternen Raumprogramm zur raumlichen Gestaltung. Es 
mufi ein Kirchenbau heute uber die genugende Sitzplatz- 
anzahl, uber eine Akustik, uber eine richtige Anordnung 
der Orgel, der Glocke, der Kanzel, des Altars und des 
Gestuhls hinaus Symbolkraft besitzen. Diese erwachst

aber niemals aus einer Uberhaufung mit symbolischen 
Gestalten oder Ornamenten, sondern aus der inneren 
Einstellung des Architekten zur Aufgabe. Es ist einfach 
eine innere Luge, wenn man eine Kirche bauen will, ohne 
glaubiger Protestant zu sein. Genau so wie es eine 
innere Unwahrhaftigkeit ist, wenn ein Protestant eine 
katholische Kirche baut, die Einfuhlung tut es nicht, son
dern der Glaube, und gerade in heutiger Zeit ist der 
Glaube alles . Erst wenn wir zu einer reinlichen Scheidung 
Derer kommen, die aus wirklichem Glauben zum Kirchen
bau gehen, nicht aber vom geschaftlichen Auftrag her, 
werden w ir zu einer neuen Blute des protestantischen 
Kirchenbaues kommen; fiir  den katholischen Kirchenbau 
gilt genau das gleiche.
Es gibt wohl kaum ein starkeres Abbild der inneren Un
wahrhaftigkeit einer vergangenen Epoche ais den Ber
liner Dom, der mehr ais mafilos in seinen Verhaltnissen 
sich zwischen den Bauten erster Kunstler breit macht und 
ihren Rhythmus zerstórt, und der, ais protestantischer Dom 
von einem Katholiken erbaut, nicht einmal den not- 
wendigsten Erfordernissen einer protestantischen. Kirche 
genugt. W ir machen es dem Baumeister nicht zum Vor-

21 22 23

22 P etri-N ik o - 
la i-K irche in 
Dortm und 1931
Architekten 
Pinno & G rund

23 Kirche in 
W ilheim shof bei 
M agdeburg 1930
Architekt
Prof. D. O. Bartn ing

1 : 750

21 Stah lkirche auf d e r Pressa 
in Koln 1928
A rch itek t Prof. D. O . B artn ing

21— 23 Nach Dr. W a lte r Distel , ,Protestantischer Kirchenbau seit 1900 in D eutsch land". V erlag  O re ll Fuessli, Zurich-Leipzig

21—2 3  B eisp iele f i ir  d ie  G run d riB g esta ltu ng  p ro tes t. K irchen aus neuester Z e it
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wurf, sondern der Zeit, in der er lebte, aber w ir haben 
heute einen gescharften Blick fiir die innere Unwahrhaftig- 
keit eines Bauwerks, und es hilft uns keine aufiere Orna- 
mentierung oder Verbramung mit Kunstwerken daruber 
hinweg, wenn der Kern falsch ist.
Aber weil w ir diese grundlegenden Dinge heute erkannt 
haben, glauben wir nicht mehr an einen weiteren Nieder- 
gang der kirchlichen Kunst; w ir sehen allenthalben ehr- 
liche Manner am Werk, die nicht um eine formale Ge
staltung ringen, sondern um eine symbolische. In einem 
solchen neuen Aufbruch des protestantischen Kirchen- 
baues, der niemals vom System her belebt werden kann, 
sondern nur aus der Idee der vor Gott versammelten 
Gemeinde wird auch eine neue Kirchenkunst wachsen. 
Auch hier haben wir Protestanten den Ruf Luthers zu 
hóren und die Schwesterkunste entgegen noch vielleicht 
falsch denkenden Gemeinden und Pfarrern durchzusetzen. 
Die Verkundigung des Wortes Gottes geschieht nicht nur 
in der Rede von der Kanzel aus, sondern auch in der 
Musik und in bildhafter Gestalt.
Es ist vielleicht ein kleiner Mangel, wenn das Werk von 
Distel diese symbolische Gestaltung, die w ir heute ver- 
langen mussen, zu wenig zum Ausdruck bringt. Das Werk

ist grundsatzlich historisch aufgebaut und von den ver- 
schiedenen Grundrififormen entwickelt. Es ist eine gute 
Anleitung und Einfuhrung in den protestantischen Kirchen- 
bau der letzten Jahre. W ir mussen jedoch uber die histo- 
rische und rein grundrifimafiige Betrachtung hinaus zu 
der neuen geistigen Haltung. P r o t e s t a n t i s c h e r  
K i r c h e n b a u  k a n n  a l l e i n  l e t z t e n  E n d e s  au s  
d e m  G e i s t  d e s  E v a n g e l i u m s  e r w a c h s e n .

Die neue Reichskirche hat ihren Willen zu einer neuen 
kijnstlerischen Gestaltung durch die Berufung eines 
R e i c h s a m t s  f u r  k i r c h l i c h e  K u n s t  unter Beweis 
gestellt. Aufgabe dieses Reichsamts wird es sein, fiir die 
Durchdringung der Kunstlerschaft mit dem Geist des 
Protestantismus zu sorgen und andererseits der Kunstler
schaft die Wege zu ebnen zu ungeheuren Aufgaben, die 
ihrer harren. Der Kunstler mufi in den Neubau der Kirche 
mit eingeordnet werden. W ir Architekten haben die Auf
gabe, die grofie Tradition eines George Bahr, des 
Schópfers der bedeutendsten protestantischen Kirche, der 
Frauenkirche in Dresden, und Friedrich Schinkels aufzu- 
nehmen. Sie ist einer Fortfuhrung wahrlich wert. Dann 
wird auch fiir die neue Zeit aus neuem Geist die neue 
evangelische Kirche entstehen.

STADTRANDSIEDLUNG UND EV. KIRCHENBAU
Architekt O tto Risse, Reg.-Baumeister a. D., Berlin

Die letzten Jahre haben durch das Darniederliegen der 
Wirtschaft, vor allem durch die radikale Schrumpfung der 
grofistadtischen Industriebetriebe, eine Abwanderung in 
die Aufiengebiete und in die Provinzen ergeben. Diese 
Bewegung erhielt durch die Unterstiitzung von Reich und 
Staat einen weiteren Antrieb. Im gleichen Mafie wuchs 
der Hunger nach eigenem Grund und Boden und 
eigenem Heim, wenn auch in bescheidensten Formen. 
Leider haben die verantwortlichen óffentlichen Stellen der 
alten Regierung es nicht verstanden, diese gesunden Be- 
strebungen in systematisch geordnete Bahnen zu fuhren. 
Die bislang bestehenden unvollstandigen Gesetze auf 
dem Gebiet des Stadtebaues verhinderten es, dafi die 
Siedlungsplanungen weniger den óffentlichen ais den 
privaten Belangen entsprechend aufgestellt und ihnen die 
gesetzliche Kraft der Durchfuhrbarkeit genommen wurde. 
Die Folgę der bisherigen Halbheitsmafinahmen sind 
sprunghaft entwickelte Siedlungen, die in Lage, Form und 
Beziehung zum Arbeitsgebiet in den meisten Fallen un- 
zureichend sind. Hier erwachsen den Gemeindeverwal- 
tungen auch heute noch Aufgaben, die unter schwersten 
Opfern der Allgemeinheit in finanzieller Art nur erfullt 
werden kónnen.
Es soli hier nicht auf die Sorgen und Schwierigkeiten der 
politischen Gemeinden in dieser Beziehung eingegangen 
werden, sondern auf die G e s t a l t u n g  d e r  ev.  
K i r c h e  n g e m e i n d e  i n d i e s e n  S i e d l u n g e n ,  
ihre Aufgaben und vorsorgliche Mafinahmen fur spatere 
Zeiten. Der Bestand und die gesunde Entwicklung einer 
kleinstadtischen Siedlung hangt von der vernunftmafiigen 
Festlegung der Rechte und Pflichten von Grundstiicksver- 
kaufer, Gemeindeverwaltung und Siedier ab.
Hier ist es die wichtigste Aufgabe und die Pflicht der kirch
lichen Kórperschaften, sich mit allen das Siedlungswesen 
betreffenden Fragen eingehend zu befassen und bereits 
in dem Entstehungsprozefi einer Siedlung sich energisch 
einzuschalten und mitzuarbeiten. Die Bereitstellung von 
kirchlichem Bauland, die Schaffung von Mitteln fur Siedler-

kirchen, die den neuen Verhaltnissen und Anspruchen 
Rechnung tragen, Gemeinde- und Versammlungshauser, 
Kindergarten usw., die sich ergebenden Mehrkosten fur 
erweitertes Buropersonal und Hilfskrafte sind finanzielle 
Anforderungen, die auf keinen Fali allein durch das ge- 
ringe steuerliche Aufkommen der Kirchenmitglieder be- 
zahlt werden kónnen.
Tatkraftige Hilfe kann nur kommen, wenn von vornherein 
die vorstehend genannten Versaumnisse vermieden wer
den. Bereits bei der Aufstellung der Siedlungsplanung 
durch den Architekten und Stadtebauer mufi die Hinzu- 
ziehung der Kirchengemeinde gefordert werden. Dieser 
darf es nicht gleichgultig sein, mit welchem Stuck Land 
man ihre Rechte abzugelten gedenkt.

Lage der Grundstucke der in Frage kommenden und zu- 
kijnftigen Bauten im Ort zum Verkehr, die Ausweisung 
eines ausreichenden grofien Friedhofs usw. mufi vorsorg- 
lich erwogen und gepruft werden. W ie oft kann man 
beobachten, dafi gerade die Kirchen und Friedhófe der 
neuen Siedlungen unmittelbar an den Hauptverkehrs- 
strafien oder in unmittelbarer Nachbarschaft von Spiel- 
und Sportplatzanlagen vorgesehen wurden. Die Be- 
eintrachtigung des Gottesdienstes hierdurch liegt auf der 
Hand, abgesehen von den Gefahren, die sich fiir den 
Verkehr hieraus ergeben. Lage, Orientierung, Form 
und Ausmafi der Baugrundstiicke haben weiterhin be- 
deutenden Einflufi auf spatere Kostenersparnisse. Die 
Kirchengemeinde gilt bezuglich der Abgabe an Strafien- 
baukosten, der Anschlusse fiir  Licht, Wasser, Gas usw. 
ais Grundstucksbesitzer und hat die Kosten hierfur ganz 
zu bestreiten. Auch hierin w ird der Architekt ais Berater 
von vornherein notwendig sein, wenn Schaden und Nach- 
teile vermieden werden sollen.
Es darf nicht verkannt werden, dafi die politischen Ge
meinden laut Gesetz das Recht der Selbstverwaltung be
sitzen und in der Lage sind, den so bedeutsamen Sied- 
lungsvertrag nach ihrem Ermessen aufzustellen. Daher 
bedarf es eines starken Zusammenarbeitens von politi-
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scher und kirchlicher Gemeinde, damit bei der Fest
legung der Vertrage der auf die Kirchengemeinde ent- 
fallende Siedlungsbeitrag voll und ganz den zu erwarten- 
den spateren Anforderungen derselben entspricht. Es 
lassen sich viele Beispiele anfuhren, in denen die 
energische Durchfiihrung der kirchlichen Forderungen ver- 
saumt wurde.
W ir haben bei Berlin Siedlungen, die aus einer kleinen 
Dorfgemeinschaft in nur wenigen Jahren zu einem Ort 
von 5000 bis 10 000 Einwohnern anwuchsen. Die alte Dorf- 
kirche hatte bislang den gleichen Anforderungen durch 
Jahrhunderte geniigt, die neue Grofigemeinde, zumeist 
aus wenig bemittelten Industriearbeiterfamilien bestehend, 
die Not und Arbeitslosigkeit aus der Grofistadt ver- 
drangten, verlangt in grófitem Mafie M itarbeit und 
soziale Hilfe von seiten der Kirche. Wenn hier nicht von 
vornherein durch die Siedlungsvertrage der notwendige 
Grundfonds fiir einen systematischen Ausbau der Kirchen
gemeinde gegeben ist, kann auf Jahrzehnte die Kirche 
ihre Aufgaben und Pflichten nicht erfullen. Ein plan- 
mafiiger Neuaufbau derselben, gerade in diesen bislang

Ais weiteres wesentliches Moment fur die Zusammen- 
fassung der einzelnen Gebaude ist hierbei die wirtschaft
liche Ausnutzbarkeit unter Anwendung eines Mindest- 
ausmafies derselben zu betrachten. Die Raumabmessungen 
von Saal, Kirche, Konfirmandenraume usw. sind nicht fiir 
Grófitbesuch an Kirchenfeiertagen, Festspielen u. dgl. a o  
zunehmen, sondern fiir  die Durchschnittszahl der Kirchen- 
besucher, wobei die Verwertung anschliefiender Raume 
ohne Schwierigkeiten ais Zusatzraume móglich ist. Der 
Gemeindesaal mufi bei einer Zentralsiedlung ais Zusatz- 
raum der Kirche in der Achse des Kirchenschiffes oder 
besser im rechten Winkel zu diesem angeordnet werden, 
wobei die Kanzel auf der dem Saal entgegengesetzten 
Front anzuordnen ist. Der Blickwinkel von A ltar und 
Kanzel in den Saal hinein ist hierbei so grofi wie móg
lich zu halten. Im gleichen Sinn sind Konfirmandenraume 
und Versammlungszimmer in unmittelbare Beziehung zum 
Saalraum zu bringen, um fiir diesen ais Zusatzraume ver- 
wertet werden zu kónnen.
Fiir den Kirchenbau mufi daher in den Aufiensiedlungen 
unbedingt verworfen werden, dafi Gemeindesaal und

Drei G rundrifó lósungen fu r  eine S iedlungskirche 
m it Gem eindesaal

meist marxistisch durchsetzten Neusiedlungen, ist in 
diesem Fali nicht móglich.
Bei dieser Gelegenheit mufi darauf hingewiesen werden, 
dafi das Recht der Selbstverwaltung fur unsere evange- 
lischen Kirchengemeinden trotz seiner vielen guten Seiten 
auch bedeutende Nachteile mit sich bringt. Es mutet un- 
fafibar an, dafi steuerstarke Siedlungen im wohlhabenden 
Berliner Westen bei gleicher Einwohnerzahl sich den Bau 
von Millionenkirchen leisten kónnen, wahrend die Siedler 
im Osten und Norden nicht einmal die Geldbetrage zu- 
sammensparen kónnen, um die Miete fiir den gepachteten 
Saal in einer Gastwirtschaft zu bezahlen oder mit provi- 
sorischen Schulraumlichkeiten vorlieb nehmen miissen. Es 
bestehen zwar da fiir zur Zeit Sonderfonds in den zu- 
standigen Konsistorien, um helfend eingreifen zu kónnen. 
Leider sind diese viel zu geringen Betrage stets erschópft. 
Erst das Gesetz der neuen Regierung fiir  die Kleinsied- 
lungen vom September dieses Jahres gibt die Handhabe 
einer systematischen zentralen Besiedlung von Neuland 
und stellt den Kirchengemeinden eine hierdurch wesent
lich vereinfachte Bauaufgabe fiir  die Zukunft.
In diesem Fali w ird man die einzelnen Gebaude, wie 
K i r c h e ,  G e m e i n d e s a a l ,  P f a r r h a u s ,  K i n d e r -  
g a r t e n  usw., nicht ais Einzelkórper innerhalb der Sied
lung verteilen, sondern zu einem g e m e i n s a m e n  
G r u p p e n b a u  zusammenfassen. Bedingung hierfur 
jedoch ist eine nicht zu grofie Entfernung von den 
Siedlerstellen zur Kirche.

Kirche untereinander angeordnet werden, wie es bei den 
Wettbewerben fiir  Frohnau bei Berlin z. B. trotz reichlichst 
vorhandener Bauflache gefordert wurde.
Das aufgezeichnete Bauschema ist fiir einen grofien Teil be- 
stehender Neusiedlungen nicht durchfuhrbar, da die alte 
Ortslage im Zentrum der Gemeinde zu den iiberwiegend 
an der Peripherie entstandenen Siedlerstellen keine Be
ziehung hat. Die grofien Entfernungen zwingen zur 
Schaffung einzelner Gemeindehauser in den Aufien- 
bezirken. Man wird sich hier mit einer etwaigen Erweite
rung der bestehenden Kirche in der alten Ortslage be- 
gniigen und die Unwirtschaftlichkeit, die in der Verwal- 
tung und Erhaltung dieser zerstreuten Bauanlagen liegt, 
wohl oder iibel in Kauf nehmen miissen.
Die Erweiterung und Schaffung neuer Anbauten an die 
bestehenden Ortskirchen, die z. T. unter Denkmalschutz 
stehen, fordern jedoch im hóchsten Mafie Taktgefiihl und 
die beste Kraft des Architekten.
Wenn w ir bedenken, wie grofi die Zahl der Aufiensied
lungen unserer Grofistadte in den letzten zehn Jahren 
geworden ist, so kónnen w ir mit Recht hoffen, dafi fiir 
den Architektenstand neben der beratenden stadtebau- 
lichen und wirtschaftlichen Tatigkeit auf dem Gebiete des 
Hochbaues dankbare, wenn auch bescheidene Aufgaben 
zu erwarten sind, sobald die Sperre fiir  die Errichtung 
óffentlicher Gebaude aufgehoben worden ist und die 
finanziellen Verhaltnisse innerhalb dieser Kirchen
gemeinden sich gebessert haben.
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HERBSTTAGUNGEN DER VERBANDE FUR BAU
KUNST, KUNSTGEWERBE, HEIMATSCHUTZ U. A.
III. TAG FUR DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ
Vom 5.—8. Oktober 1933 in Kassel

Die nationalsozialistische Bewegung hat inzwischen auch unser Aufgabenfeld erfafit und es nach der Ganzheit 
aller Aufgaben innerhalb der Nation orientiert. Dadurch wird Vieles, was sich bisher ais bedeutend vorkam, un- 
bedeutend oder bekommt wieder seine naturliche Funktion ais Teil, der zuriickzutreten hat. Anderes, das seither 
bescheiden oder verlacht zuriickstand, wird wesentlich. Das Gefuge des Bauwesens wandelt sich in den Grund- 
festen. Der bisherige enge Rahmen ist gesprengt. Nur durch diese innere Veranderung war es móglich, dafi die 
Vortragsreihe ein vól!ig neues Bild bot. Es war ohne Zweifel nótig, an der Wende, an der w ir stehen, das 
grofie Feld weitschauend und grundlich abzustecken. Aber ohne die starkę Beseelung aller Redner ware die 
Tagung niemals zu einem so grofien Genufi geworden. W ir bringen nachfolgend einen Auszug aus allen Vor- 
tragen. Fr. Heiss

G ruppe: Erziehung zu D e n k m a lp fle g e  und  
H eim atschutz
Dr. A p f f e l s t a e d t ,  Dusseldorf, fuhrte aus, dafi der 
Schutz des Volkstums und der Heimat keine Angelegen
heit eines kleines Kreises, sondern des gesamten Volkes 
sei. Man miisse bei der Jugend beginnen, die sich 
freudig zum Aufbau des kulturellen Lebens bekannt habe. 
Der Machtergreifung musse heute die kulturelle Revo- 
lution folgen. W ir mufiten ein Geschlecht erziehen, das 
froh in die Zukunft blicke und dankbar sei fiir unsere 
Aufbauarbeit, die w ir beginnen wollten.
Dr. G r a f  M e t t e r n i c h ,  Prov.-Konservator, Bonn, 
sprach uber p r a k t i s c h e  F o r d e r u n g e n .  Die 
Denkmalpfleger wurden sich aus tiefster Seele freuen, 
dafi all die Arbeiten, die in Splittergebieten geleistet 
wurden, zusammengefafit seien und dem totalen Rahmen 
der nationalsozialistischen Erhebung eingegliedert wer
den sollen. Das wichtigste bei unserer Arbeit seien nicht 
organisatorische Aufgaben, sondern die Erziehungs- 
arbeit am Volk. Dem gesamten Volk mufiten wieder die 
Augen geóffnet werden fur die Schónheiten der deut
schen Lande. Vier Gruppen galte es zu betreuen: den 
freien Kunstler, den Handwerker, den beruflichen Denk
malpfleger und die Eigentumer und Verwalter der Denk- 
male. Alle Bemiihungen seien sinnlos, wenn es nicht ge- 
lingen wiirde, diese Gruppen zu erfassen. Die frei- 
schaffenden Kiinstler miifiten an Aufgaben der Denkmal
pflege eingesetzt werden. Die Schulen aller Art miifiten 
ausgebaut werden. Das handwerkliche Kónnen an den 
Baugewerkschulen mufite gehoben werden. Schliefilich 
hatte die Universitat eine hohe Verantwortung. Die 
Hochschule der Zukunft wiirde die Pflegestatte deutschen 
Wesens sein. D ie  w i c h t i g s t e  G r u p p e ,  bei der 
Erziehungsarbeit zu leisten sei, seien aber E i g e n t u m e r  
u n d  V e r w a l t e r  d e r  D e n k m a l  e. Wichtig sei die 
Erziehung des Klerus beider Konfessionen. Geistliche und 
Denkmalpfleger miifiten zu einem gegenseitigen Ver- 
trauensverhaltnis kommen. Die Gedanken der Denkmal
pflege und des Heimatschutzes seien unter der Fiihrung 
Adolf Hitlers siegreich zum Durchbruch gekommen.
Abt S c h m i d t ,  Grussau: Die Kirche miisse die see- 
lische Vorbereitung fur die Pflege der Denkmale leisten, 
die ihr anvertraut seien. Was der Vergangenheit selbst- 
verstandlich gewesen sei, der Zusammenklang zwischen 
dem Neuen und Alten, sei fiir uns ein Problem geworden. 
Die Ursache des schlechten Verstandnisses des Alten sei 
die Vernachlassigung der Liturgie, des Dienstes an Gott 
und fiir Gott. Nur aus diesem Dienst an Gott konne man 
gestalten. Die alten Handwerksmeister hatten auf keinen 
Akademien gelernt. Ihre Religiositat sei die Voraus- 
setzung ihrer Gesaltungskraft gewesen. Das Zweite,

das wir brauchten, sei das Dienen am Werk. Jene, die 
gestalten wollten, mufiten das Werk verstehen, sich in 
das Werk vertiefen; aber nicht ais Historiker oder Archao- 
logen, sondern das Werk musse dem Gestaltenden seine 
innere W eit ausmachen. Nur so konne es gelingen, dafi 
er aus dem Werk herausspiiren wiirde, was ihm nottate. 
Dazu gehóre Liebe und Verstandnis. Anteilnahme, 
Dienen und Helfen seien die Grundlagen der kommen
den Arbeit.

Pfarrer Dr. R i 11 e r , Marburg, sprach ais Vertreter 
der evang. Kirche. Das Wissen um die Gestalt, um das, 
was Gott stets neu schaffe, bedeute Hineingehen in das 
Leben. Von da aus miisse die Gleichgiiltigkeit gegen- 
iiber dem Raum iiberwunden werden. Das W ort sei 
bildhafte Gestalt. Oberliefie der Protestantismus das 
Gestalten dem Zufall, so wiirde das W ort nicht in die 
magischen Tiefen menschlichen Daseins dringen. Der 
Kiinstler sei noch ein Mensch, der aus solchen Hinter- 
griinden schaffe. W ir miifiten die Seele der Menschen 
aufschliefien fiir die Form. Wenn w ir nicht das Lebendige 
des Kunstwerkes empfinden wiirden, dann wiirde auch 
der Kontakt zwischen Kunstler, Denkmalpfleger und 
Geistlichkeit fehlen.

Prof. Dr. J a n t z e n , Frankfurt/Main, vertrat die 
U n i v e r s i t a t e n .  Die Erziehung des Auges, die Vor- 
aussetzung fiir  die Denkmalpflege, sei fiir  den Deutschen 
eine besonders wichtige Aufgabe. Zu dereń Erfiillung 
mufiten die Universitaten alles beitragen. Hórer aller 
Fakultaten miifiten Kunstgeschichte und Denkmalpflege 
lernen. Dieser Unterricht miisse kunstlerische Wertmafi- 
stabe wecken und die geistigen Hintergriinde der 
Formensprache unseres Volkes aufzeigen. Bonn habe 
ais erste Universitat bereits einen Lehrauftrag fiir  Denk
malpflege geschaffen.

Prof. J o s t ,  Dresden, ais Vertreter der T e c h n .  
H o c h s c h u l e ,  fiihrte aus, dafi Volk und Heimat fiir 
die Erziehung der kommenden Baumeister die Grund
lagen der Arbeit an allen deutschen Hochschulen sein 
miifiten.

Oberstud.-Dir. S c h ó n e m a n n ,  Kassel, brachte zum 
Ausdruck, dafi der Schuler an den B a u g e w e r k 
s c h u l e n  mit der Heimat, mit der deutschen Bau- 
gestaltung friiherer Jahrhunderte und mit den Techniken 
der friiheren Zeiten aufs engste vertraut werden miisse. 
Die Aufnahme alter Kulturdenkmale, sowie alter Hand- 
werksbetriebe sei eine wichtige Aufgabe der Schule. Es 
handele sich heute darum, ein Geschlecht heranzubilden, 
das wisse und im Innersten fiihle, was deutsche boden- 
standige Bauweise sei. W er die Baugewerkschulen ais 
riickstandig bezeichne, weil sie nicht sofort alle neueren
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Gestaltungen in den Unterricht aufgenommen habe, der 
habe das Wesen dieser Anstalten nicht erfafit.
Prof. K u t s c h m a n n ,  Berlin, erwahnte, daf3 das 
K u n s t s c h u l w e s e n  vóllig verfallen sei. Der W ieder
aufbau sei eine ungeheuer schwierige Aufgabe. W ir 
mufiten fort von der Fingerfertigkeit und Virtuositat, fort 
von den Galanteriewaren, w ir mufiten aus innerem Er- 
leben wieder eine deutsche Gemeinschaftskunst gestalten. 
Prof. Dr. K o e t s c h a u ,  Berlin, befurwortete Museums- 
schulen, die in nachster Zeit geschaffen werden wurden. 
Es ware gut, wenn die jungeren Denkmalpfleger diese 
Schulen besuchen wurden.
Prof. Dr. H a h m , Berlin. Das Museum sei ein Kind des 
Liberalismus. Es sollte eine kunstlerische Universalbildung 
vermitteln. Die Museumsideen des Freiherrn von Stein 
seien seinerzeit abgelehnt worden. An dereń Stelle sei 
dann die Museumspolitik getreten, wie w ir sie heute vor 
uns sehen. Dr. Hahm vertrat die Meinung, dafi die 
starksten Zellen vólkischer Bildungsarbeit im Sinne Steins 
fur Pflege der Uberlieferung alter Handwerkskultur die 
Heimatmuseen seien, die im kommenden W iederaufbau 
vorziigliche Arbeit leisten konnten.
Prof. Dr. L u t h m e r ,  Kassel, fiihrte aus, dafi man nicht 
ijbersehen diirfe, dafi das d e u t s c h e  M u s e u m  fiir 
die Erhaltung der deutschen Kulturgiiter unendliches 
getan habe. W ie keine andere Statte konne es die 
ganze Lebensfulle deutscher Schópferkraft klarmachen. 
Wichtiger ais die Auflockerung der Museen sei es, dem 
lebenden Kunstler Aufgaben zu geben, ihn hineinzustellen 
in das Leben. Wichtiger ais die Auflockerung der Museen 
fur das Volk seien die kleinen Heimatmuseen. Man 
musse sich abgewóhnen, unter einem Museum vier Wandę 
zu verstehen. Das ganze Land sei vielmehr das Museum 
des Volkes.
Intendant Dr. G I a s m e i e r ,  Koln, forderte eine scharfe 
Werbung im ganzen Volk. Die Berichte in der Presse 
und die Arbeit der Denkmalpflege und des Heimat- 
schutzes seien niemals ins Volk gegangen, wo sie in 
erster Linie verankert sein mufiten. Film und Presse seien 
neben dem Rundfunk einzusetzen. Der Redner zeigte fiir 
diese Forderungen konkrete Vorschlage auf.

G ruppe: Bauen
Dr.-lng. L i n d n e r ,  Berlin, sprach uber „B e z i e h u n - 
g e n  z u r  W i r t s c h a f t " .  Der Heimatschutz wolle nach 
Móglichkeit dem wirtschaftlich bedrohten Handwerk, das 
vorwiegend verrottet sei, helfen. Wenn der L e i s t u n g s -  
g e d a n k e  das Handwerk nicht durchdringe, sei es 
verloren. Die Mode sei der Feind gesunder Uberliefe- 
rung. Im Bauschaffen hatte die Mode uberhaupt keinen 
Sinn. Der nationalsozialistische Staat habe den W illen 
und die Pflicht, den dunklen Machten Einhalt zu gebieten. 
Weltanschaulich geschulte Kulturpflege unter Einsatz der 
besten Krafte musse dem Handwerk helfen. Es wiirde 
nichts niitzen, darauf Rucksicht zu nehmen, dafi Arbeiter 
mancher Industrien brotlos wiirden. Die Industrie hatte 
sich auch nicht darum gekummert, dafi mancher Hand- 
werkszweig vóllig verfallen sei. Die Baupolizei miisse 
zur Bekampfung des Schundes starker ausgebaut werden. 
Nichts sei im letzten Jahrhundert so auf den Hund ge- 
kommen, wie das natiirliche, gesunde Gestalten. Mancher 
Gedanke der Menschheit konne nur entwickelt werden 
durch die Maschine. Manch anderer w iirde durch die 
Maschine getótet. Der Nationalsozialismus miisse die 
deutsche Landschaft griindlich reinigen. Der vom Pro- 
pagandaministerium vorgesehene Werbeausschufi miisse 
in dieser Weise wirken. Der Nationalsozialismus gebe 
das Beispiel hierfiir, dafi Dberlieferung und Entwicklung 
eine organische Einheit werden konnten.

Dr. R e i n e r s , Berlin, vertrat das H a n d w e r k .  W ir 
mufiten dem Schicksal dankbar sein, dafi es uns zur 
Selbstbesinnung gebracht habe. Es vollzóge sich augen- 
blicklich eine starkę Yerbindung zwischen Schule und 
Handwerk, aus der sich eine fruchtbare Aufbauarbeit 
ergebe. Der Berufsstand habe die kulturelle Verantwor- 
tung gegeniiber der Volksgemeinschaft. Diese habe ein 
Recht darauf, vom Handwerk gute Arbeit zu bekommen. 
Aus der Grundeinstellung des Nationalsozialismus ergebe 
sich die Forderung nach einer kulturbewufiten Wirtschafts- 
fiihrung. Ein Beispiel dafiir sei der Welthandel der 
Hanseaten. Niemals hatten sich die Hanseaten ihren kul- 
turellen Verpflichtungen entzogen. Eine Wirtschaft ohne 
kulturelle Verantwortung sei undeutsch und volksfeindlich. 
Dies sei der Grundgedanke der Reichskulturkammer. 
Daraus ergebe sich, dafi die anstandige Baugesinnung 
unter dem Schutz des Staates stiinde. Man miisse dem 
Bauhandwerk in erster Linie Auftrage geben, an denen 
es sich aufwarts entwickeln konne.

Prof. Dr. H a h m ,  Berlin, aufierte sich zu der gleichen 
Frage. Man miisse sich dariiber im klaren sein, dafi 
allerorten gesunde, tiichtige Handwerkskrafte auch heute 
noch zu finden seien, wenngleich wertvolle Handwerks- 
techniken versunken seien. Die staatlichen Schulen hatten 
zu dieser Flucht aus derTradition am meisten beigetragen. 
Die Friichte der Handwerksnachbildung wiirde die Denk
malpflege selbst ernten.
Prof. Dr. P h I e p s , Danzig, trat fiir  eine weise Arbeits- 
teilung und fiir eine Umschulung des Baugestalters ein. 
Durch Winterkurse sei auch der Bauer zur handwerklichen 
Gestaltung anzuregen. W ir brauchten eine Volkskunst- 
ausstellung, Wettbewerbe fiir Volkskunst und ahnliches. 
Reichsbahnoberrat Dr. S c h a c h t e r l e ,  Stuttgart, fuhrte 
aus, dafi der I n g e n i e u r zweifellos eine technische 
Schónheit geschaffen habe. Die Form sei fiir  den In- 
genieur kein zufalliges Kleid, sondern Sinngehalt. Auch 
der Ingenieur miisse Kiinstler sein und sich seiner kul- 
turellen Verantwortung bewufit bleiben. Man diirfe nicht 
iibersehen, dafi w ir heute noch in einer Zeit der Garung 
lebten. Die Synthese zwischen Zweckmafiigkeit und 
Schónheit w iirde erst gefunden werden. Der einzelne 
miisse wieder das Sittliche in seiner Arbeit erkennen 
lernen. Nur auf dieser Grundlage konnten bei der A r
beit des Ingenieurs Zweckmafiigkeit und Schónheit wieder 
eins werden, wie ehedem.
Baudirektor Dr. Ing. H e l i  w e g ,  Hamburg, sprach iiber 
A u f i e n w e r b u n g .  Es ginge heute darum, dem Volks- 
ganzen klarzumachen, dafi das Stadt- und Landschafts- 
bild ihm gehóre und dafi es das Recht habe, Schutz gegen 
Verunstaltung zu verlangen. Es ginge heute darum, der 
Gesamtheit klarzumachen, dafi dieses Recht auch ver- 
pflichte. Daraus ergabe sich die Notwendigkeit eines 
einheitlichen Reichsgesetzes gegen die Auswiichse der 
Werbung. Dieses Gesetz miisse positiv wirken. Der 
Redner habe ein derartiges Reichsgesetz entworfen und 
bei der Reichsregierung in Vorlage gebracht. Aufierdem 
habe er in Hamburg neuerdings alle Schilder entfernen 
lassen und alle Kinos und Brandmauern iiberholen lassen. 
Es sei widersinnig, an die Gestaltung von Bauten hohe 
Forderungen zu stellen, wenn sie durch Werbung ver- 
dorben werden konnten.

Prof. S c h o p o h I , Berlin, verbreitete sich iiber die 
schwierige und iiberaus wichtige Frage „ D b e r l i e f e 
r u n g  u n d  n e u e s  B a u e  n". Es sei eine Irrlehre, dafi 
neues Bauen nicht traditionsgebunden sein konne. Um 
die Verbindung des neuen Bauens mit der Tradition zu 
erreichen, miisse man grundsatzlich neue Wege gehen. 
Beispielsweise miisse die Baupolizei vóllig umgestaltet 
werden. Die Arbeiten der Baupolizei miifiten sich auf die
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technische Prufung erstrecken. Ein Architekt ais Beauf- 
tragter des Staates musse den Entwurf uberarbeiten. Es 
musse von Staats wegen verhindert werden, dafi das 
sauer ersparte Geld der kleinen Leute von Nichtskónnern 
verschleudert wurde. In Lichtbildvortragen sei gutes 
Altes und gutes Neues darzulegen. Ebenso miifite unsere 
Fachpresse Bilder guter alter und neuer Bauten bringen. 
Minist.-Rat P o e v e r l e i n ,  Munchen, erwahnte, dafi die 
V e r t i e f u n g  d e r  O u a l i t a t s a r b e i t  die wich- 
tigste Arbeit der bauenden Behórden sei. Die Bau- 
behórden hatten durch das Beispiel eine grofie erziehe- 
rische Aufgabe bei den Architekten, Technikern, Hand- 
werkern, beim ganzen Volk. Bahn, Post, Staat und Stadt 
mufiten bei einer Bauaufgabe grundsatzlich freundschaft- 
lich zusammenarbeiten. Jene Verwaltung, die zuerst 
bauen wurde, musse richtungweisend sein. Eine bauende 
Behórde habe die Móglichkeit, die jungen Architekten in 
die Handwerksstatten zu fiihren. Durch diese Gemein- 
schaftsarbeit zwischen jugendlicher schópferischer Kraft 
und Handwerk wurden beide Teile befruchtet. Die Be
hórden mufiten den Stolz und den Fleifi des Handwerks 
wecken. Man durfe niemals vergessen, dafi der Hand
werker auch eine Seele habe, und dafi der Handwerker 
ein Bundesgenosse des Baugestalters werden musse. Die 
bauende Behórde musse auch den Kiinstler beschaftigen. 
Oualitatsarbeit sei nur móglich bei einer Zusammenarbeit 
im gemeinschaftlichen Geist. Die durch die Behórde ge- 
schulten Krafte mufiten sodann hinaus aufs Land. Das 
Land sei heute vie! wichtiger ais die Stadt. Diese jungen 
Krafte kónnten dort Pionierarbeit leisten. In Bayern 
wurden heute noch 90 vom Hundert aller Entwurfe von 
Pfuschern gemacht. Nur durch dereń Zuruckdrangung 
wurde fiir  die Tuchtigen Raum. In derselben Weise wie 
beim Architekten miisse die Behórde auch im Handwerk 
Lust und Liebe zu einer Nachwuchserziehung wecken. 
Der Mensch sei iiberall in Deutschland noch nicht ganz 
reif fiir die kommenden Aufgaben. Aber je mehr w ir 
in der vorbezeichneten Weise zusammenstijnden, um so 
rascher wurde die Kultur praktisch gehoben.
Arch. Prof. S e i f e r t ,  Munchen, brachte zum Ausdruck, 
dafi im grofien und ganzen die E i n s t e l l u n g  d e r  
A r c h i t e k t e n  z u m  H e i m a t s c h u t z  verschieden 
sei. Man glaube, man habe es noch mit der Vorkriegs- 
auffassung des Heimatschutzes zu tun. Von den Privat- 
architekten wurde der Heimatschutz bekampft, weil er 
ihnen durch Beratungstatigkeit die Arbeit zu nehmen 
drohe. Dieser Vorwurf sei unberechtigt. Man durfe nicht 
ubersehen, dafi der Staat gegen kulturell schlechte Piane 
heute noch vóllig wehrlos sei. In Bayern hatten 70 v. H. 
der Gestaltenden keinerlei Schulung. Die Gesundheit 
jedes Deutschen sei geschijtzt, die seelische Gesundheit 
dagegen durfe Jedermann willkiirlich vernichten. Im neuen 
Deutschen Reich durfe nur der bauen, der es konne, 
gleichgultig, woher er das Kónnen habe. Dies hatte uns 
der Fiihrer am Reichsparteitag versprochen. Wirksamer 
ais eine Architektenkammer sei eine echte Zunft der Bau- 
meister. Bis dies erreicht sei, musse der Staat das Recht 
haben, unmógliche Bauten zu verbieten. Durch diese 
Verdrangung der Untiichtigen durch den Tiichtigen wurde 
es aber nicht viel besser. Die beste Leistung wurde nichts 
helfen, wenn die einzelnen Schópfungen nicht zusammen- 
klingen wurden. Seifert ist der Meinung, dafi w ir auf 
dem Wege seien zu einer gemeinsamen Baugesinnung, 
so wie w ir auf dem Wege dazu seien, ein Volk zu wer
den. Die Ehrfurcht, die wir brauchten, konne nur wachsen; 
deshalb hoffe er auf die Jugend. Dort sei wieder die 
Voraussetzung, dafi sie auf der Hochschule das gesagt 
bekame, was nótig sei. Und dies wurde noch ziemlich 
fehlen. Heimatschutz sei ein notwendiges Ubel. W ir 
mufiten aus der Selbstbetonung herauskommen zur Ein-

ordnung und Ehrfurcht. Dann kónnten wir alle Beratungs- 
stellen des Heimatschutzes schliefien.
Reg.-Baumeister a. D. Dr. Ing. B la f i ,  Kassel, forderte 
Ausmerzung von 50 v. H. der deutschen Architekten. Der 
iibrige Teil miifite sich umstellen auf den Geist unserer 
Zeit. Es musse ein neues deutsches Ideał aufgestellt 
werden: in keiner Weise aufzufallen.
Ob.-Reg.-Baurat K o c h ,  Dresden, sprach fiir die B a u -  
p o I i z e i. Bauen sei eine sichtbare Kultur. Unsere 
Bauten mufiten sich' von tschechischen Bauten durch hei- 
mische Baustoffe grundsatzlich unterscheiden. Die Bau- 
polizeiamter durften nicht nur beraten, sondern mufiten 
bestimmend sein.

Arch. W  i 11 m a n n , Hannover, lobte die v o r b i I d - 
l i c h e  P i o n i e r a r b e i t  d e r  b a y e r i s c h e n  Post .  
Etwas Ahnliches sei in Preufien dringend erwiinscht, durch 
dessen Zerrissenheit jedoch erheblich schwieriger durch- 
zufuhren. Er begrufite die Bauberatung ais Kampfmittel 
des Tuchtigen gegen den Pfuscher, der nach Ausfuhrungen 
Poeverleins z. Zt. 90 v. H. der Baugestaltenden betrage. 
Bauberatung sei eine durchgreifende Erziehungsarbeit 
ersten Ranges. Alle, die das Bild der Landschaft pflegen 
wurden, mufiten órtlich zusammengefafit werden, gleich
gultig, an welcher Behórde sie wirkten.
Bei der A u s s p r a c h e  erklarte der Vertreter des Ober- 
prasidenten der Rheinprovinz, dafi der Oberprasident 
sich grundsatzlich gegen die Blechbedachung und fur die 
Bedachung mit Schiefer ausgesprochen habe. Dafiir habe 
er seine guten Griinde. Der Oberprasident sei auch 
grundsatzlich fiir  den Schutz der Landschaft vor willkiir- 
licher Plakatierung. — H e l i  w e g ,  Hamburg, forderte 
Beseitigung aller negativen Verunstaltungsgesetze und 
Ersatz durch ein positives Gestaltungsgesetz. Allen, die 
mit dem Bauen zu tun hatten, miisse von Staats wegen 
positiv gesagt werden, was der Staat wolle.

G ru p p e : Landesp lanung, S ta d te b a u , Siedlung
Ob.-Reg.-Baurat Dr. Ing. G e f i n e r ,  Kassel, leitete 
diese Aussprache ein. Die nationalsozialistische Regie- 
rung habe die organische Gestaltung der deutschen 
Lebensgrundlagen auf ihre Fahne geschrieben. Die Ge
staltung der Landschaft sei deshalb eine ihrer leben- 
digsten Aufgaben. Der Redner legte die Grundforde- 
rungen an die Gestaltung von Landschaft und Stadt dar. 
„ D e u t s c h e  S t r a f i e n  m i i s s e n  C h a r a k t e r  h a 
b e n ."  Dieses W ort Todts gelte fiir alle gestaltende 
Arbeit. Der deutsche Boden gehóre dem Volke, das es 
mit seinem Leben verteidige. Der Einzelne habe den 
Boden nur ais Lehen. Der Standpunkt, dafi der Boden 
kaufliche W are sei, musse besiegt werden. Auf dieser 
Grundlage miisse ein Baugesetz dariiber wachen, wo 
und wie gebaut werden diirfe. W ir stiinden noch in den 
ersten Anfangen organischer Arbeit. Das sachs. Bau
gesetz sei in manchen Dingen vorausgegangen. Trotz- 
dem karne es nicht auf die Vorschriften an, sondern auf 
den Menschen. W ir kónnten heute nur Fundamente legen. 
Zu der kommenden Aufbauarbeit brauchten wir Menschen, 
die mit heifier Liebe zu Volk und Heimat an unserer 
heiligen deutschen Erde gestalten.
Arch. Z i m m e r m a n n ,  Frankfurt a. M., erzahlte von der 
F r a n k f u r t e r  A l t s t a d t .  Dort w iirde zur Zeit ein 
Altstadtkataster aufgestellt. Jedes Haus, jede Wohnung, 
jeder Raum wurden untersucht. Sodann wiirde die Be- 
wohnerschaft aufgenommen, ihre Einkommensverhaltnisse, 
Wohnungszustand usw. Auf diese Weise kónnen in drei 
Jahren 6000 Wohnungen erfafit werden.
Arch. H e i l i g ,  Berlin, wandte sich gegen die Siedlungs- 
form unserer Zeit und erlauterte die Siedlungsart Friedrichs 
des Grofien, die er ais Yorbild hinstellt.
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Ob.-Baurat J o b s t ,  Kassel, fuhrte aus, dafi die Stadt
randsiedlung in das Stadtgebiet eine landliche Siedlungs- 
form einfuhre. Die Versorgung der Randsiedler sei in 
dorfahnlicher Form viel einfacher ais bei einer Streu- 
siedlung. Die Grundsatze der stadtischen Erweiterung 
kónnten fur die Randsiedlung in keiner Weise passen. 
Wenn w ir jetzt die Siedlungen aus der Zeit Friedrichs des 
Grofien mit den heutigen Siedlungen vergleichen, so 
waren w ir erschiittert. W ir kónnten heute bestenfalls gut 
parzellieren, aber bestimmt nicht siedeln, dem Volk noch 
keine neue Heimat schaffen.
Garten- und Landschaftsberater M e y e r - J u n g -  
c I a u fi e n , Bad Berka, erwahnte zu der Frage L a n d -  
s c h a f t s g e s t a l t u n g ,  dafi Baum, Strauch und Hecke 
hervorragende Móglichkeiten seien, um dem Deutschen 
seine Heimat lieb und wert zu machen. Entstehung einer 
Landschaft und Gestaltung einer Landschaft seien vóllig 
voneinander verschieden. Heimat- und Landschaftsgestal- 
tung mufiten alle sichtbaren Kulturarbeiten umfassen. Es 
gabe kaum ein Gebiet, das so beziehungsreich und ver- 
antwortungsvoll sei, wie die Landschaftsgestaltung. Grofie 
Aufgaben aus diesem Gebiet seien leider noch recht 
seiten; dennoch gabe es nichts Wichtigeres. Der Redner 
erinnerte an das Fiihrerwort: „W ir  wollen nicht nur ein 
Deutschland der Macht aufbauen, sondern ein Deutsch
land der Schónheit."
Stadt. Gartendir. S t i e r , Kassel, schilderte eingehend die 
Móglichkeiten der B e s e e l u n g  d e r  S t a d t e  d u r c h  
G r u n a n l a g e n .
Dipl.-lng. D r e i d a x ,  Bad Saarów, erwahnte, dafi die 
heutige L a n d w i r t s c h a f t  aufierordentlich stark mate- 
rialistisch denke. Leider sei das germanische Naturgefuhl, 
das Erleben der Landschaft, zuriickgedrangt worden. 
Der Stadter hatte viel eher Sinn fur die Landschaft ais 
der Bauer. Die Landwirtschaft sei chemisiert und tech- 
nisiert.
Korvettenkapt. a. D. T h o I e n s , Berlin, sprach in Vertre- 
tung der R e i c h s l e i t u n g  d e s  A r b e i t s d i e n s t e s .  
250 000 deutsche Jungen wirkten heute in 30 Arbeitsgauen 
und etwa 1000 Lagern. Der Arbeitsdienst musse die Vor- 
aussetzungen dafur schaffen, dafi unser deutscher Boden 
uns wieder ernahren konne. Es miisse die Acker ertrag- 
reicher gestalten, Wiesen und Acker vor Uberschwemmun- 
gen schiitzen, Wege wieder herstellen, neues Bauernland 
aus Odland schaffen. In zehn Jahren wiirde Neuland 
fiir 10 000 Bauernstellen auf diese Weise entstehen. Der 
Arbeitsdienst w iirde auch die Móglichkeiten fiir die Griin- 
dung neuer Stadte im Osten schaffen. Es gabe noch 
viele Zweifler, ob man dies auch leisten konne. Der 
Arbeitsdienst werde die Arbeiten nicht planen, dies wiirde 
von den Tragern der Arbeit gemacht. Unsere Aufgabe 
sei in erster Linie, Denkmaler unserer Zeit zu gestalten, 
nicht nur Denkmaler fruherer Zeiten zu pflegen. W ir 
miifiten Dórfer schaffen, die ein starker Ausdruck unserer 
Zeit seien. Spatere Geschlechter mufiten sagen kónnen, 
dafi unsere Zeit nicht nur Arbeit geleistet habe, sondern 
dafi sie diese auch schon geleistet habe. „Schópferischer 
Heimatschutz" miisse unser Leitsatz sein.

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. P i n d e r , Munchen, sprach im 
Anschlufi daran iiber „ D i e  R e t t u n g  d e r  d e u t 
s c h e n  A l t s t a d  t". Der Ubergang vom Betrachter zum 
Gestalter sei das Grunderlebnis des Menschen unserer 
Zeit. Der Betrachter konne nicht miterleben, was die 
Leistung des grófiten Gestalters unserer Zeit, unseres 
Fiihrers, sei. Heute sei die Zeit gekommen, in der un- 
mógliche Traume verwirklicht wiirden. Geschichte sei 
heute Gegenwart geworden. Vergangenheit sei eine 
lebendige Form einer doppelten Gegenwart. Diese 
ewige Gegenwart sei Deutschland, das uns anvertraut

sei. Der Redner schilderte Kassel ais sein Jugenderlebnis 
und die Zerstórung der Stadt durch die Schuld des 19. und 
20. Jahrhunderts. Man habe nicht nur Einzelheiten, son
dern die Ganzheit zerstórt. Die Form der kommenden 
Zeit miisse eine Ganzheitsform sein. Heute seien w ir 
jedoch bestenfalls mitten in einem Heilprozefi. W ir w iir
den bestimmt keinen Dom abbrechen, ihn sogar sehr ge- 
schickt wiederherstellen, aber w ir kónnten heute nicht ein- 
mal noch seine Umgebung schiitzen. Es sei doch eine 
traurige Zeit, in der unsere schónsten Schlósser von Zucht- 
hauslern bewohnt wurden. Dem Sinne nach seien w ir 
nicht viel besser ais Amerika. Der Redner forderte eine 
ubergeordnete Instanz, eine Reichsgesetzgebung, ein 
Machtinstrument, welches das Schlechte vernichten und 
das Gute stiitzen und starken konne, das ein Haus 
abbrechen konne, ein anderes anstreichen oder Umrisse 
verbessern. Etwas anderes ais totale Lósungen sei sinn- 
los. W ir wurden bestimmt dazu kommen, selbst wieder 
Stil zu haben. W ir hatten bereits eine zeiteigene Haltung, 
aber keinen sakralmonumentalen Stil. Architektur sei 
Morał. W ir mufiten ganzheitlich und gesund werden.

G ru p p e : Fursorge f i ir  d ie  D en km ale
Prof. Dr. Li I I ,  Munchen, erstattete den H a u p t -  
b e r i c h t .  Die Denkmalpflege habe im Laufe von hundert 
Jahren den Schwerpunkt ihrer Arbeit stark verschoben. 
Das Kunstwerk ais Schópfung einer Kiinstlerpersónlichkeit 
und einer Gesellschaftsschicht sei heute der Inhalt unserer 
Ehrfurcht. Diese Ehrfurcht berge eine ungeheure Verpflich- 
tung in sich. D ie  D e n k m a l p f l e g e  h a b e  zu  
w e n i g K i i n s t l e r  u n d  z u v i e l  K u n s t h i s t o r i k e r .  
Deshalb wiirden noch so grofie Fehler gemacht. Man 
miifite neue Krafte heranbilden, die Arbeiten nach dem 
Rang des Kónnens verteilen, handwerkliche und kunst- 
lerische Aufgaben trennen. Die liberalistische Forderung 
nach freier Betatigung aller Krafte miisse hier aufs 
scharfste zuriickgewiesen werden. Der Redner erlauterte 
die Grundsatze der Wiederherstellung von Kirchen und 
ging sodann auf die haufigen Kirchenerweiterungen, die 
Wiederherstellung der Burgen, Schlósser und der Hauser 
im Privatbesitz ein. In einer Zeit der nationalen Erhebung 
miisse man alte Bauten mit derselben Ehrfurcht bewahren, 
mit der man neue Denkmaler schafft. Der Redner richtete 
die dringende Bitte an den Staat, die erforderlichen Mittel 
zu gewahren fiir  die Erhaltung der nationalen Giiter. Er 
forderte Werbung durch die Presse, durch Funkvortrage, 
Postkarten u. a. Der letzte Sinn aller Arbeit der Denk
malpflege sei, die Besucher der Kirchen, also die Men
schen, zu erfreuen.
Landesverw.-Rat Dr. B u s I e y , Dusseldorf, vertrat die B e - 
s t a n d s a u f n a h m e  d e r  D e n k m a l e .  Ohne lnven- 
tarisation gabe es keine Denkmalpflege. Von 480 Banden, 
die fertigzustellen seien, fehlen noch etwa 180 bis 200 
Bandę. Im lnventarisationswerk kónnten Hunderte von 
Architekten Anstellung finden.
Prov.-Konservator Dr. G i e s a u , Halle a. S., erzahlte 
sehr interessant von der Werkstatt zur Erhaltung der 
Denkmaler in Halle, die aus óffentl. Mitteln gespeist wird. 
Konservator der Kunstdenkmaler H i e c k e ,  Berlin, fo r
derte g e s e t z l i c h e  M a f i n a h m e n  a i s  G r u n d 
l a g e  u n d  a u f i e r e  R a h m e n  z u m  S c h u t z  
d e u t s c h e r  K u n s t w e r k e .  Die bisherigen Gesetze 
seien veraltet. Die Listę der national wertvollen Kunst- 
werke miisse bald veróffentlicht werden. Der gesamte in 
óffentlich-rechtlicher Hand befindliche Bestand musse er- 
fa fit werden. Denkmaler im Privatbesitz bediirften einer 
bestimmten Bezeichnung.
Mit der Verlesung einer Reihe von Entschliefiungen schlofi 
die eindrucksvolle Tagung.
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DAS DEUTSCHE OLYMPIA-STADION
Nach dem Yortrage von Arch. Reg.-Baumstr. a. D. W erner March im Architekten- und lngenieur-Verein Berlin

Im Jahre 1936 sollen bekanntlich die Olympischen Spiele 
in Berlin stattfinden. Seit dem Olympia-Jahr 1928 wird an 
den Planen gearbeitet. Die Planung hat aber kiirzlich 
eine wesentlich erweiterte Gestalt erhalten, nachdem 
Reichskanzler H i t l e r  sich dahin ausgesprochen hat, dafi 
die gesamte Anlage in g r o f i z i i g i g s t e r  W e i s e  zu  
e i n e m  e i n z i g a r t i g e n F e s t g e l a n d e  u n d  
S p o r t z e n t r u m  u n t e r  g I e i c h z e i t i g e m A u s 
b a u  d e r  R e i c h s h o c h s c h u I e f i i r  L e i b e s -  
ii b u n g e n ausgebaut werden soli. Diese Piane, die 
naturlich noch nicht in allen Einzelheiten festliegen, wur
den von den mit der Gestaltung betrauten Architekten in 
grofien Zijgen entwickelt, aufierdem wurde im einzelnen 
eingegangen auf die Piane fiir  das Olympia-Stadion 
selbst und den Ausbau des angrenzenden Sportforums, 
wie sie im wesentlichen auch fiir die Gesamtanlage bei- 
behalten bzw. weiter entwickelt werden. W ir fugen einen 
Lageplan bei, der die Lage des jetzigen Stadions, das 
auch den Kern der neuen Anlage bilden wird, diejenige 
des Sportforums und des Gelandes der Rennbahn er
kennen lafit, das jetzt in den Gesamtplan einbezogen 
werden kann.

Jetzige Lage und Verkehrsverhaltnisse

Von dem G e s a m t p l a n  sei nur erwahnt, dafi in archi- 
tektonischer Verbindung damit ein grofiartiges A u f -  
m a r s c h g e l a n d e  innerhalb der gegenwćrtigen Renn
bahn geschaffen werden soli, dafi ais Ersatz fur die aus 
dem Stadion selbst herauszunehmende Radrennbahn 
móglichst eine Neuanlage errichtet werden und dafi noch 
ein Tennis-Stadion einbezogen werden soli. Aufierdem 
soli nach der Anregung von Reichsminister Dr. G o e b 
b e l s  eine grofie F r e i l i c h t t r i b i i n e  fiir 50 000 Zu- 
schauer in der Talsenkung nordwestlich des Stadion- 
gelandes geschaffen werden und damit die Anlage auch 
ein g e i s t i g e s  Z e n t r u m  erhalten. Damit wiirde 
Berlin in landschaftlich schóner Lage und in gunstigster 
Verkehrsbeziehung durch die dicht vorbeilaufende Heer- 
strafie, die schon vorhandenen bzw. noch auszubauenden 
Anlagen der Reichsbahn, der Untergrundbahn, der 
Strafienbahn und durch Verbesserung der Strafien- 
zugange eine Anlage grófiten Stils erhalten.
Zunachst war fur das Stadion die Frage des F a s s u n g s -  
v e r m ó g e n s  zu erórtern. Vergleichszahlen sind:
Buenos A ires, G lasgow , T u r in ............................ . 70 000

Philadelphia  . . . .  150000 W ie n ............................  60000
Chicago N iirn be rg  ......................... 56 000

und London-W em bley 125000 B re s la u ................................. 50 000
Los A n g e le s ........................  105 000 K o l n ....................................  40 000

A ltes Stadion B e r l i n .................... 35 000

Letzteres hat aber bei Massenbesuch bis 50 000 Besucher 
aufgenommen. Fur sportliche Veranstaltungen aufier- 
halb der Olympischen Spiele ist kaum mit einem hóheren 
Besuch ais 60 000 zu rechnen. Mit Riicksicht auf die grofien 
politischen Kundgebungen, zu denen der geschlossene 
Raum des Stadions mehr und mehr benutzt worden ist, 
erscheint aber eine Vermehrung der standigen Platze auf 
etwa 100 000 auch wirtschaftlich gerechtfertigt. Diese Zahl 
wiirde auch bei den Olympischen Spielen kaum iiber- 
schritten werden. Sie ist daher dem Plan zugrunde gelegt. 
Einem solchen Besuch haben die V e r k e h r s a n l a g e n  
zu entsprechen. Die R e i c h s b a h n  kann jetzt schon 
40 000 Menschen in der Stunde befórdern, die U n t e r 
g r u n d b a h n  20 000. Der Rest entfallt auf die elek
trische S t r a f i e n b a h n  und auf den A u t o b u s -  
v e r k e h r. Letzterer wird durch die V e r l a n g e r u n g  
d e r  S c h w a r z b u r g - A l l e e  und den zu schaffen- 
den neuen Hauptzugang von Osten her heranzufiihren 
sein. Aufierdem ist mit etwa 6000 A u t o m o b i l e n  zu 
rechnen, die etwa 20 000 Besucher herbeifiihren kónnen. 
Der bisherige Siideingang wird in Zukunft vorwiegend 
fiir das Aufmarschgebiet von Bedeutung sein, der neue 
Osteingang die Besuchermassen dagegen von der 
Schmalseite ebenerdig unter Vermeidung von Treppen 
in das Stadion hineinfiihren, wobei an diesem Zugang 
gleichzeitig der Billetverkauf und die Kontrolle statt
finden. Hinter den Zugangen ist ein geraumiger Vor- 
platz vorgesehen. Auch fiir die Entleerung bietet diese 
Anlage gegeniiber dem jetzt in der Mitte angeordneten 
Tunnel wesentliche Vorteile.
Das infolge der eingeleglen Radrennbahn fiir Leicht- 
athletik usw. zu grofie alte S t a d i o n  wird im Innern 
v e r k l e i n e r t  und v e r t i e f t ,  so dafi weitere Sitz- 
reihen gewonnen werden. Aufierdem wird das jetzt an 
der nórdlichen Seite liegende S c h w i m m b e c k e n ,  
das an sich einen besonderen Reiz des Berliner Stadions 
bildet, in die grofie Hauptachse an die Ostseite verlegt. 
Dort ist es dem iibrigen Betriebe weniger hinderlich 
und lafit sich mit dem dahinterliegenden Restaurations- 
gebaude architektonisch wirkungsvoll ausgestalten. Es 
kónnen dann an der Nordseite des Stadions die Sitz- 
reihen durchgefuhrt werden, wahrend der Platz des 
alten Schwimmbeckens dahinter zu einem geraumigen 
Sportlerhof mit Kabinen fiir die Landermannschaften usw. 
ausgebaut werden soli.
Beziiglich des weiteren A u s b a u e s  d e s  S p o r t 
f o r u m s ,  in dem die grof ie T u m b a  I l e  bereits 
fertiggestellt ist, sei erwahnt, dafi symmetrisch zu dieser 
und der grofien Hauptachse ein ebenso gestalteter 
Bau mit S c h w i m m h a l l e  errichtet werden soli mit 
grofien Massengarderoben und einer Reihe, dem Be
trieb des Sportforums dienender Raume. Der zwischen 
diesen beiden Bauten liegende Platz wird óstlich ab- 
geschlossen vom H a u s  d e s  d e u t s c h e n  S p o r t s ,  
das die gesamten Verwaltungsraume des Reichsfiihrer- 
ringes der Sportverbande sowie der Hochschule selbst 
aufnimmt. Im Zentrum soli dieses Gebaude eine iiber- 
deckte grofie Vorfiihrungshalle fiir turnerische, gym- 
nastische, tanzerische und auch musische bzw. musika- 
lische Vorfiihrungen erhalten. Nach dem Platz zu wird 
eine grofie Wandelhalle vorgelagert. Auch soli sich ein 
U n t e r k u n f t s h a u s  fiir 200 Studenten der Reichs- 
hochschule usw. mit Wirtschaftsbetrieb anschliefien. Das 
Ganze stellt eine grofiziigige Anlage dar, wie sie 
heute einem deutschen Architekten so leicht nicht wieder 
geboten werden kann.
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Beispiele neuzeitlicher ev. Kirchen und ihrer Ausstattung

Ev. Kirche m it Pfarrhaus in W o h lto rf bei Ham burg 
Aufnahme Hans Bradc, H am burg-E ppendorf

Arch. Bensel u. Kamps, Hamburg

Ev. Kirche in Prien am Chiemsee, O b..Bayern Arch. G ehe im ra t Prof. D. Germ an Bestelmeyer, Munchen
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Ev. Kirche in Fellbach bei S tu ttgart Ev. Kirche in H edelfingen bei S tu ttgart
Arch. Prof. W ilhe lm  Jost, Dresden Arch. Y o lka rt u. T rud inger, S tu ttgart

Ev. Kirche (Melanchthonkirche) Kóln-Zollstock 
Arch. Theod. M e rrill, Kdln 
Aufnahm e Lóhr, Koln
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Ev. Kirche (Gustav-Adolf-K irche) N iederursel- 
Frankfurt a. M.
Arch. Prof. M a rtin  Elsaesser, F rankfurt a. M.

Aufnahm e H. Collischonn, F rankfu rt a. M.

F riedhofskapelle  in Netzschkau, Y og tland  
Arch. A lfre d  Roth
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Ev. Kirche (Matthaikirche) in Dusseldorf 
Arch. Prof. Karl Wach u. Baurat Rosskotten, 
Dusseldorf
Aufnahm e Rich. Z iegler, Dusseldorf

Blick au f Chor und Teil der sudl. Langseite 

C horłe il m it Kanzelwand und Tai/fbecken 

Blick zum A lta r, schrag zur Kanzelwand
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Ev. Rundkirche in Essen-AItstadt-Ost. Teilansicht des Aufie ren  Inneres von der Empore aus
Arch. Prof. D. O tto  B artn ing, Berlin . Aufnahm en Renger-Foto DWB, Essen

Siedlungskirche in W ilhe lm shof b. Brandenburg a. d . Havel
Arch. Prof. D. O tto  B artn ing, Berlin. A ufnahm e Ernst Scheel DWB, Ham burg
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Ev. Rundkirche Essen-AItstadt-Ost. Blick gegen A lta r  und Kanzel 
Arch. Prof. D. O. Bartning. Aufnahm e Renger-Foto DWB, Essen

Kanzel. Kirche S tu ttgart-H edelfingen. Pitschpine N a tu r und Eiche 
dunke l gebe iz t (Vor A nb ringung  des Stoffbehanges)
Arch. Y o lka rt u. Trudinger, S tu ttgart

iedho fskape lle  in Rahnsdorf b. Berlin. Blick gegen den A lta r 
rch. Prof. W in fried  W end land , Berlin

Taufstein m it flie ftendem  Wasser. Kapelle Elvese bei Ham burg 
Arch. G erhard Langmaack, Ham burg 
Aufnahm e O tto  R heinlander, Ham burg
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Altartisch in Holz m it Ku ltgera t Aufnahm e Stócker, Berlin-Friedenau
Entw urf: Prof. Zschiesche, W . Flemming, Kunstgewerbeakadem ie, Dresden

A lta rk reu z , Holz und Messing vernicke lt. Leuchter, Messing vernicke lt. A lta rleuch te r, Messing vernicke lt
W erksta tten  des Rauhen Hauses (B. H opp, Ham burg). Aufnahm en E. Scheel DWB, H am burg
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Mosaik in Farbsteinen. Ev. Kirche in Neustadt a. d. H aard t W andbehang in der Kunstdienst- und W anderausstellung „K u lt und
Entwurf: Aug. Babberger, Karlsruhe Form ". H andw eberei Hohenhagen, Bremen. Aufnahm e E. Scheel

DWB, Ham burg

G lasm alere i (Glas und Schwarzlot). Fenster im Gem eindehaus Kl.-Machnow bei Berlin 
Entw urf: Arch. Prof. W in fried  W end land , Berlin
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