
Proteftantifder Kirdenbau des deutf{djenOftens



Kunjftdenfmalerdes Proteftantismus
Forfehungentiber GeftaltungsfraftechriftlidjerRunft

Herausgegeben bon

Osfar Lhulin
Direftor der Lutherhalle in Wittenberg

Dozent an der Martin-Luther-Univerfitat Galle/ Wittenberg

Verlag £. A. Seemann / Leipzig



Proteftantifdjer

Rirdenbau des deutfejenHftens
in Gefdhidhteund Gegenwart

oon

Alfred Wiefenhiutter

HMit189 Abbildungen

Herlag €. A. Seemann / Leipzig —



Cres
MTA

Umfchlagzeichnung von Peter Recling, Leipzig

Copyright 1936 by £. UW. Geemann in Leipzig / Printed in Germany

Druck: DBibliographifhes Bnftitut UG. in Leipzig / UAgungen: Karl Sdsnwetter in Leipzig



§errn Geh. Konf.Rat Profeffor

D. Dr. Johannes Sider

in Danfbarfeit zugecignet



WGCONE Gee ara a ree ee. ee as

Linleitung. .

Inhaltsiuberficht

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~ + + + + + + + + + +

I. Bauform und geftaltende Rrafte

J. Raypitel: Der Durdhbrud des neuen BSaugedsankens. Das Sabrbundert ser Re-

formation und der Renaiffance bis 3um Dreifiajabrigen Kriege . 2 . ..

Ae Buawibel: Ste eee ee oe te tee See eats. 8 oe Os a ee ee

3.

WN+

J,

De

+

+

+

+

NI

O

Mn

WB

WwW

+

LaKapitel:

+

Daman

eee

eden’

6,

le Were i a a RN ce we es

mie VOR ee Mica 4 coe Be se Ee ek es

EG DAMIC OO a el eo ae ee ee ee aa

Wie. THCUAVOUCINIEte Gg oe ae ee ee ee ee

oi Sie So ee ee ee ee

EOC NS TIGeeea a ok ee Oe ee a a ee a

ic Viewer ee Cre Ss a a cl ee

WL TEC ee es ee ae ea es

moms Setioltee OG ee ea a eS Ee ee OS es

Die Cragovie SOGute oa se | aes oe a ee te ee ee

Der proteftantifde Rircdhenbau feit SchinkelsWA og Fe ee

Das proteftantifhe Kirdhbauprogramm im Seichen ser altcriftlicden
PN fa, oy es ee ee : Si et Ware tos

Das proteftantifhe BRirdhbauprogramm im Seidberti mittelalterlidben
eS a EE OO Ee a aa eee

Line miedo Gorey tag gem ee grr ag as, at eee cee

Prrteht SSeLP ee ii nag Cee Ocecn weet. ce eo Soe ee 8 eae

J.
4
m+

Anfange neuen Werdens um die Sabrbundertwendse . . . . . 1...

ee ON a a ae eee ER eon eee

Il. Die Wusftattung

Ter Se 6 a a ae Oa ee ee ee

Der Altar.

Die KRansel

+ + + + + + + + + + + + + + + + + ~ + + + + + + + + o + + + +

+ + + + + + + + + + . + + + . + + + > + + + * + + + + + + + +

Oe a ae eee ee Cae

Ber Ce ee ee ee a ea Se eS Se ee eee

See rE i ee ee a ee oe a ee ee ee

ee IE ie ae a a aa

Ritcec Wereis S e  e a es

Cepouowmmeatis 22 Oe ee ee ea eee

eS ew a a ey es SO ee

Jo2

Ioe

Ioo

115

{28

130

133

139

143

143

149

—_—

OO
O°

Se

+

sho
O.

6x

Cy

NW
WV

WV

—oO

Ww

Ww

Ww

WwW
ee

nen



Ein grundfaglidjes Dorwort

Martin Luther, am 5, Oftober 1544, sur Linweibung ser Sdlof-
Firche in Torgau: Meine lieben Freunde, wir follen jegt diefes neue Saus

einfegnen und weiben unferem Seren Sefu Chrifto, weldes mir nict allein

seblibrt und 3uftebt, fondern ibr follt aud 3ugleidh an den Sprengel und

RaucherfaB greifen, auf saf dies neue Saus sabin geridtet werde, sah
nichts andres Sarin gefdhebe, Senn Saf unfer lieber Serr felbft mit uns

rede Surd fein beiliges Wort, und wir wiederum mit ibm reden Surd Gebet
und Lobsefang...

Ufo foll dies Gaus folder Freibeit nad gebauet und geordnet fein fir
die, fo allbier im Salof und 3u Gofe find, oder die fonft berein geben wollen:

nidt, daf man Saraus eine befondere Kirche mache, als ware fie beffer
Senn andere Saufer, $a man Gottes Wort predigt. Fiele aber Sie Wot vor,

SaB man nicht wollte oder Fonnte 3ufammenftommen, fo modhte man wobl
sraufen beim Brunnen oder anderswo predigen.

Martin Luther, , Wider Sie bimmlifchen Propbeten von den Bildern
und Saframent”, 1525:

So weif ih aud gewif, daf Gott will baben, man follte feine Werke

boren und lefen, fonderlicd das Leiden Chrifti. Goll ic’s aber boren und

gedenFen, fo ift’s mir unmédglid, Saf ic nicht in meinem Serzen follte
Bilder Savon machen. Denn ich wolle oser wolle nit, wenn id Chriftum
bore, fo entwirft fid in meinem Serszen ein Mannsbild, sas am Kreuse
banget; gleid als fic) mein Untlig natiirlich entwirft ins Waffer, wenn

id dreinfebe...
Ls ift ja beffer, man male an die Wand, wie Gott die Welt fduf, wie

Vroab die Urcde baute und was mebr guter Siftorien find, Senn Saf man

fonft irgend weltlid) unverfdhamt Dinge malet; ja wollt Gott, id Fonnte
die Herren und sie Reiden sabin bereden, saf fie Sie ganze Bibel in-

wendig und auswendig an den Sdufern vor jedermanns Augen malen

lieBen, das ware ein cdriftlid) Werk,

Jn der Baulunft fand die geiftige Saltung der verfcdiedenen Zeiten immer den

Monumentalften und 3zugleid) allgemeinverftandlidften Ausdrud. Fine Sddpfung
der WArciteftur will und Fann nie ein Licht fein, das unter dem Sceffel ftebt; fie ftebt
auf den Strafien und Plagen, alle Eonnen fie feben, alle follen fie feben. Im befonderen
gilt dies vom SGakralbau, bei dem aud das Wnnere fiir jedermann offen ift. Wleszeit
find die Kircdhenbauten sugleih unbewufter Ausdrud und bewuftes Bekennen:

Vict nur die duffere Silbouette der Stddte oder Ddrfer, aud die innere Geftalt der

Gemeinde, des Volkes findet ibre charatteriftifcde Linie in foldhen Grofbauten.
Vict nur im Wittelalter, fondern bis weit in die Weuzeit binein war in der
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Arcitefturgefhicdte ver Gakralbau firhrend. Lrft die jiingfte Derqangenbeit des Jo. und

20. Sabrbunderts (feit der WufElarung) verlor den ficderen TWnftinktdafiir, daf neben

dem Bauerngebdft, vem Biurgerbaus, der Burg und dem SdloF die Hirde die inner-

lid) und dufferlid notwendige Kronung der in Wobn- und Arbeitsbauten Stein ge-

wordenen Dolfsgemeinfdaft war.

Viicht 04 man beute nod im wabllofen Yladhabmen vergangener Stile befangen
ware — feit ther 3wei Sabryebnten ift diefer Bann faft endgiltig gebroden und allent-

balben ein Sinn fiir Sormedhtheit, 3wekhaftigkeit und Stilgdemafbeit wadgeworden,
vom Kunftbandwerk bis 3um Wonumentalbau. Aber gerade diefes erwadhte Gewifjen
des Architeften und Hinftlers, der um innere Wahrheit der Sache und um perfonlide
Wabrbaftigkeit weiff, ftebt vor der Unmoglidfeit, neben Sabrifbauten, Siedlungs-
baufern und Hafernen mit der gleichen Selbftverftandlidfeit und Sicerbeit aud
eine Hirche 3u bauen und im Inneren auszuftatten. Sier tritt der innere Umbrucd
des gegenwartigen Menfcen am ftarkiten bervor: Wir waren in eine 3eit auferlid
mefbarer Wirklidfeiten gefommen, die eine andere unfidtbare und dod 3utiefft
tragende Wirklidfeit im Legten nicht mebr ernft nabm. im Bereich der obne Reft-
beftand materiell und intelleftuell beftimmbearen 3Jwede und Ziele haben wir fogar
eindeutig gelungene Zodfungen, ja iber die finnvolle Sorm bhinaus aud done
Adfungen gefunden, die als Elaffifher Ausdru des technifden Jeitalters der Mafcine,
des Lifens, des BVetons gelten Eonnen. Aber in Yiot gereifte Lrfenntnis bat uns

gelebrt, daf} die Mafcdhinen bedient werden von Menfaden in Sleifd und Blut, in

Ver3weiflung und Srevde, in Saf und Liebe, im Schatten und im Licte der Abhnen
und im Soffen und Glauben fir die Zufunft. Die Srage nach dem Ginn und swe

des ganzen, mit Leth, Geele und Geift lebenden Menfcen ift nicdt fo leicht 3u Idfen
wie die Frage nad der Geftalt einer von Menfcentraften bedienten Wafdhine und

einer qroftere Arbeitsprozeffe umfdliefenden Sabrif. Wit den Wadten des Geldes,
der Technif Fonnen wir viel erreichen, faft alles; aber wenn von uns nicht bewuft

gebandigt, beberrfcen uns diefe Wacte und werden 3um Werkszeug fatanifcder Arafte.
Wir wiffen wieder, daf es dem Menfcen nicdts nigt, wenn er die ganze Welt gewdnne
und dabei fein Leben, feine Geele verlore. Gott ftebt tber uns als der Serr der

Gefchidte: vor uns, ehe wir waren, und vor uns bier und jest, wenn wir beute
und morgen recht leben und bandeln wollen.

Wir fprechen von der Baufunft: Bei jeder neuen Planung eines Hirdbaues wird

die ebenfo ernfte wie unitberhborbare Srage an uns geftellt: 3u weldem eigentliden
Zwee wird diefer Raum gefcdaffen? Was foll darin gefcheben, und was wollen wir

darin an uns gefcdeben laffen? Neder fertige neue Kirchbau ift in der Sprache unferer
Jeit eine Srage und Antwort zugleid, was es um die Sreibeit und den gebundenen
Willen eines Chriftenmenfden fei, und — wir fpredhen von dem HRircdhbaudes Prote-
ftantismus im deutfdhen Often — was es um den deutfdben, evangelifcdhen Menfcben
und feinen Gottesdienft in den Landen des deutfchen Yiordens und Oftens fet.

Seder Sau bat feinen ficdtbaren und feinen unfidtbaren Sauberrn. Die als foziale
Struftur vorhandene Gemeinde tft der auftraggebende Bauberr; der den Bauldrper,
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den Raum und die dufere Geftalt beftimmende BSauberr ift der immer wiederFebrende

Gottesdienft diefer Gemeinde, ihr Kultus in feiner ficdtbaren Form wie unfidtbaren
Seftimmung und VerwirElidung. Dom Verfammlungsraum in der Sausgemeinde
bis 3um ftolzen Sekennerbau und erbabenen Snnenraum monumentaler Hirden
muf diefer Wefenstern, feit Wartin Zuthers Tagen neu geformt, fidtbar und erlebbar

werden. Die Gemeinde Chrifti wie auc die Volfsgemeinfcdaft lebt nicht nur in der

horizontalen Lbene der Gegenwart, fondern aud vertifal surd die Dergangenbeit
und Zufunft (der 3. Artikel des Glaubensbefenntnifjes). Go muff diefe Gpannung
aud den dufferen Rirhenbau umfaffen: Abfolute Gegenwart als Stilform (die
Dariante) ftebt als Sorderung neben Bodengewadfenbeit und lebendiger Derbunden-

eit mit den Wurzeln der Kirche Chrifti und des eigenen Dolkes (die Konftante).
Le wird nur im Wefen des reformatorifchen Anfages liegen, wenn fic bier eine

Derwandtfhaft mit dem Urdriftentum ergibt, eine mebr unbewufte als je gewollte
Wablverwandtfhaft, die der geftaltenden Kraft der gleichen, urfprimngliden Quell-

grinde entfpringt. In beiden Anfangszeiten fammelt fic die Gemeinde um ibr ein-

ziges Grimdungsprinzip, die Chriftusbotfdhaft in Wort und Gatrament, daf} Gott

in Chriftus wirkend und handelnd, Vergebung und Leben fcaffend uns entgegen-
trete und uns ummandle.

Die Zufidherung Chrifti, af wo zwei oder drei in feinem Yamen beifammen feien,
ev mitten unter ibnen fein wolle, diefe pneumatifcde Urzelle der Gemeinde, ift nod
nidt raumfddpferifd und bedingt nod Feinen Gonderraum. Der Geift Gottes webt,
wo er will, Aber wenn fic viele vereinen 3um BGottesdienft, dann beginnt die unfidt-
bare Birche fictbare Geftalt anzunebmen. Was alle vereint, ift der Glaube, und diefer
Glaube bedingt den dynamifchen Charafter des evangelifchen Gottesdienftes: Wir

Wenfcen vereinen uns, aber Gott foll 3u uns fprechen, und nur durd Menfden
Fann er das. Go verFimdet der Pfarrer Gottes Wort aus der Seiligen Schrift, aber nur

wenn er felbft glaubend verkimndet, wird diefe Derkiindigung Leben fcdaffen. Die

Gemeinde hort, aber nur wenn fie in Bereitfhaft binnebmend hort, alfo gleichfam
attiv mitwirkt, wird fie rechte Gemeinde fein. Go beftebt die abfolute Linbheit von

Pfarrer und Gemeinde nur in der abfoluten Wedfelbeziehung beider: der Gottes

Zufage und Willen Fiimdendte Diener des Wortes wird feinerfeits 3um glaubenden Be-

Fenner, und die diefe Botfhaft in Juverfidt und Glauben aufnebmende Gemeinde

wird in Gebet, in Lobpreis und Dank der Worte und Lieder ibrerfeits eine verFiimdende

Gemeinde. In beiden lebt die SGpannung des hérenden Glaubens unddes Vertindens

einer gottlidben.BSotfhaft. Erft im wedfelfeitigen sufammentlingen wird die Botfadaft
des Scriftwortes und des Gatraments eine umgeftaltende und erneuernde Wirklicfeit.

Viie Fann fic) im Proteftantismus diefe Botfcaft in Wort und Gakrament ver-

felbftandigen 3u einer faclid) gegebenen und wirkfamen Realitat, 34 einem opus

Operatum, 34 einer Wagie des Fultifcden Sandelns und einer aus der genannten

Wedbfelbeziehunggeldften priefterliden Perfon: d. b. eine Abtrennung des fatramen-
talen Altarraumes und der dort handelnden Liturgen von der Laiengemeinde ift

unmoglid. Die Entwidlung, die vom Altartifd des Urcriftentums zum WAltar als
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Setligenqrab, 3um Lettner als Zofung des beiligen Chorraums (fiir Priefter, Wonde
u.a.) vom Leaienfdiff firhrte, von dem Altar in der halbrunden Apfis zum immer

grofer ausqebauten Chor mit dem Hapellenfranz der VWebenaltare, vom gefdloffenen
Gemeinderaum zum dealen Sauldrper itber der Statte des Altarmyfteriums, von der

Statte der WortverFindigung am Bifdhofsftubl in der Apfis 3u ibrer Verlequng
an eine beliebige mit dem WAltarraum nidt in notwendiger Derbindung ftebende andere

Stelle (3. B. je nach Bedarf an einen Pfeiler des Langhaufes) — diefe Entwidlung ift
nun nicht mebr moglid.

Der Proteftantismus fteht und fallt mit feinem bewuften Wiederantnupfen an den

Glauben und das Firchenbildende Prinzip der Urdriftenbeit. Chrifti Geburt ift die

Geburtsftunde der evanaelifdhen Hirde, die nicht erft mit den vorreformatorifden
Stromungen des fpdten Wittelalters oder dem Thefenanfdlag aus der Taufe geboben
wurde. Ylicht Luther, fondern Chriftus ift ihr Serr. Dies bedeutet Gebundenheit und

Sreibeit in Linem, €s fann daber aud Fein feftgelegtes Gcdhema des proteftantifden
Rirhenbaues geben, das in Grunodrifbildung oder Stilfrage je zur Yiorm erboben
werden Fonnte. Die Ahnenreihe des proteftantifcden Kirhenbaues geht durch die nur

aus diefem echten Prinzip gefchaffenen Raumformen der ,,ecinen, allgemeinen crift-
lihen Kirche, der Gemeinde der Seiliqen” durd) die Sabrbunderte bindurd bis

zum Urebviftentum.
Der reine dentralbau ale Verfammlungsraum oder SGelbftdarftellung der Ge-

mMeinde ift ebenfowenig wie der reine auf autoritdres Soren geridtete Zangbau
wefensgemdfe Raumform folden Gottesdienftes. In der Gpannung zwifchen dem

Sprecher der Gemeinde und dem Verfunder der Gottes- nidt Menfcenbotfaaft lieat
die Aufgabe des am Witar und auf der Hanzel bandelnden Geiftliden; in der Gpan-
nung des Ausgerictetfeins auf das Soren iefer Sotfdhaft und der froben und ftarFen
Gemeinfhaft der Glaubensgewifheit lieqt die Spannung der einen Gemeinde. Alle

diefe Elemente miffen ibre WioglidFeit und Derwirklidung in dem Raum finden

Fonnen, der ein gottesdienftlider Raum, Hirche im evangelifhen Ginne fein will.

Im Gpannungsbogen swifdhen sentralbau und ausgeridtetem Zangbau liegen daber
aud) die prattifdh verwirflidten Grunodrifigeftaltungen. Bei zum Gelbftzwe ge-

wordener autoritdrer Ausridtung wird die Hirde von Gott ,geridtet”, und aus

mebr 3entral gebauten Raumen prophetifdh und glaubig eraqriffener , Kreife” wird

dann die Lrneverung Fommen, wabrend umgekebrt der nur 3um SGpredhfaal und zur

Selbftdarftellung berabgefunfene Rundbau mit innerer Konfequenz nach der Um-

wandlung in einen ausgeridteten Raum ruft, in dem Gottes Gottheit wieder madtia
uns gegenitberftebt und Lr derjenige ift, der an uns eine Tat tun will.

We Sragen des Stiles, des Grunodriffes, des Waterials find bier feFundarer Art.

Dafs fie da find und 3u verfciedenen Zeiten 3u verfciedenen Lofungen fitbrten,

bringt die bunte Sille des Gefchicdtliden, des Vdlkifchen, des Landfcaftlichen, des

Derfonlichen, aus Zeiten des Sriedens wie der YTiot. Aber neben den Sormen des Zeit-

ftils, den landfdbaftliden Sefonderbeiten und den TSdeen grofer Saumeifter baben vor

allem die fultifchen Sormfrafte eine Hirde mitbauen belfen.
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Sinter der Kirche” als Kirchbau ftand und ftebt immer die , Hirde” als lebendige
Gemeinde mit aller Wot und Grofe der jeweiligen gefchidtliden Gegenwart. Yeben dem

pruntvollen, fuppelgefronten Steinmonument der Dresdener Srauentirde fteben — dem

Glaubensfeinde abgetrogt — die im Stil grofter Facwerkfdheunen gebauten turm- und

fafjadelofen Sriedenstirdhen Sdlefiens, in deren Snnenraum fic mannlider Glaubens-

mut Und ausharrende frobe Glaubenszuverfidht im Rbythmus der Lmporen den

ftarten Ausdruc der eng verbundenen Gemeinde Chrifti gefdhaffen haben. Der deutfhe
Viordoften wird fo lebendig in feiner Weefelbezicbung der preufifc-fleindeutfden
Grenzen und des weiten Yordoft- und Sidoftraumes Luropas. Die Sdhidfale
des deutfchen Oftens als eines Grenslandes wurden dadurch weithin beeinflufit,
vom Fatholifdhen Ofterreih nach Sclefien binein und von den flawifchen Landern

als Gegenftof gegen das weit nad dem Often vorgedrungene Germanentum.
Vieben den Grofbauten ftarker Stddtewefen oder Sturftenfine fpielt deshalb gerade
im deutfchen Often die Kleinkirdhe des Dorfes, ser Diafpora, des umftrittenen Pionier-
landes eine groftere Rolle als in vielen anderen Teilen Deutfhlands. ier wird

man audy leidter als in pruntvoller Umgebung alter Fatbolifder Wonumental-
bauten verfteben fonnen, warum der Proteftantismus feinem Wefen nad nidt
Pradthauten brauct, fondern als lesten Wafftab immer die vom Prediger mit

Wienfhenftimme einheitlid erfafbare Gemeinde baben wird. Daf} diefer bewufite
Der3ziht auf daritber hinausgebende Dimenfionen der MWonumentalitat nidt eine

Abfage an die Grofe und Sdhsnbeit Eunftlerifeher Sorm uberbaupt bedeutet, daf
vielmebr gerade in der Geftaltung Fleinerer, aber ganz der Gammlung und Erbebung
dienender Raume eine befondere Eunftlerifche Sabigkeit des Proteftantismus liegt,
das zeigen ficer zur Geniige die bier abgebildeten Bauten.

Wie im Choral und in feinem Kirdhengedanten, fo Fann der Proteftantismus auch
in der Sprache der Raumegeftaltung und der bildenden Kunst oft auf raufchende Hlange
des Triumphes verzicten, nie aber die Elare Witrde, Geradbeit und Wannlicdfeit,
ja mandhmal serbbeit feiner Glaubenshaltung vermifjen laffen. In itberreicher Fille
und Ausdrudsfraft fprechen die KunfidenFmadler des Proteftantismus davon — unfere
Obren und Augen find nur 3u oft durch weitcdhe,fremde Klange und Sormen des

lenten Sabrbunderts verbildet, um ibre Gpradhe recht 34 boren, — unfere Sande
baben diefes Foftbare Pfund nur yu oft nicdtadtend veraraben, ftatt damit lebendige
Gegenwart 3u bauen.

Lutherbaus in Wittenberg, am 18. Sebruar 1936

Oster Thulin



Amn Harfreitag 1936 wurde Alfred Wiefenbutter von

Gott heimgerufen. Wes ihm lange, fchwere Krantheit die Feder

aus der Sand nabm, hatte er das Wanuftript diefes Werkes

fchon abgefcdloffen, fo aff die Arbeiten der Drudlequng, er-

ganzenden Bildbefhaffung wnd des Regifters, die in meinen

Sanden lagen, nur unwefentlide Anderungen ndotig macten.

Go moge diefe Arbeit Wiefenbitters fein Dermadtnis

und 3ugleich ein Wabnruf 3ur Yladfolge fein!

Oftern [936

Der Herausgeber



Einleitung

Der seuticde Often ift ser Gefamtbeit ser Seutfden Stamme naber ver-

Fnupft als irgendeine andere Seutide Landfhaft; Sadjen und Thiringer,
Franken, Bayern uns Shwaben, fie alle haben ibr Blut und ibre Wenfden
flix ibn gefpendet. Der Seutfde Often ift im bevorzugten Sinne das

gemeinfame Land aller, das deutfcde Land fcblectbin.

Kurt von Raumer (,,3ecitwende” 1934, Upril)

Die beiden Sattoren, die fir die Runft- und Rulturgefchidte des deutfcdhen Oftens
beftimmend find, pragen aud dem Geficht des evangelifchen Kirchbaus die entfdeiden-
den Zlige auf. £s find der geographifce und der gefdhidtlide Sattor, Der Wutterfdhof
dicfer Runfe ijt die Viorddeutfthe Tiefebene, wiefie fic von der Oftfee bis zum Sudeten-
wall erfiredt. Das Smponderabile des Finftlerifchen Charatters, das feelifee Sluidum
fieigt aus diefem Mutterfhof auf. Dabet ift in Anfats zu bringen, in wie ftarfem
Wiafie die Vieuszeit, die fiir unfere Setradhtung allein in Srage Fommt, diefe Lrd-

verbundenbeit gelodert und geldft bat. Das Baufchaffen wird von vornberein in

gan3 beftimmte Sabnen gewiefen durch den Bauftoff, den der Boden liefert. Wennens-
werte Steinbritche boten in unferem Gebiet nur die Sudeten. Gonft war man fiir
den gewadfenen Stein auf Linfubr angewiefen. Das Land gab lediglic die aus

den verfciedenen Liszeiten nacdgebliebenen Sindlinge ber. Aber die Tiefebene barg
unerfchdopflide Zager von Lebm und Ton. Der Worden unferes Gebietes gebort
3u den Flaffifhen Landern des Badfteinbaues. Welten von eingzigartiqer Grofe
und Sdhonbeit haben unfere Dorfabren aus qebranntem Lebm getirmt! £s gentgt,
an die qrofen Bakfteindome der Stddte und an die Burgen des deutfchen Hitterordens

3u evinnern. Die grofie Zeit des Findlings wie des Baditeinrobbaues gebt mit dem

Wittelalter dabin. Der Renaiffancegefchma fibre den Pugbau zum Siege und oriet
damit das Siegel auf die eintretende Zdfung von der miitterliden Sdolle. — Sir
den fteinarmen deutfdhen Often haratteriftifd ift die grofe Ausdebnung des Sacb-
werkbaues und feine Anwendung nicht blof bei den Fleineren, fondern auc bei den

grofen Gafralbauten. Ungezablte diefer Jeugen unferer Dergangenbeit find fretlid

léngft durdy maffive Sauten erfert worden. Etwas vom Reizvollften find die Schrot-
oder Blokholstirhen, unverfalfehte Kinder des waldreicen deutfchen Oftens. Die

lestens anderthalb Tabrbunderte baben die beimifthe Solgarciteftur febr 3uric-

Gedrangt, byw. faft vdllig 3um Abfterben qebradt; nicht zulent infolge der im TWntereffe
des Brandfchuges erlaffenen polizeilicdhen Vorfebriften. Wadorilic fet in diefem
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Zufammenbange die Bedeutung unferer Dorflirdhen hervorgehoben, die wber den

qrofien monumentalen Lofungen der Stddte und Grofftadte nur 3u leicht itberfeben
wird. Bis die unfelige Verftddterung des 19. Nabrbunderts bereinbrad, ift die

Dorflirhe der Trager und Bewabrer nicht blof der volfstumliden Sandwerfsfunft

gewefen, fondern aud des befterr Geelenerbes unferes Dolfes, in ihrem Derwadfen-

fein mit der mitterliden Gdolle, mit ibrem Sefthalten an der Tradition, die Ge-

fhlecht an Gefcledt reibt, mit ibrem Reihtum an Gemistswerten, die unmittelbar

zum Auge und Serzen des empfangliden Befchauers fprechen. Davon zeugen die

Bilder unferes Bucdes auf Schritte und Critt.

Ylicht weniger entfcheidend ift der gefhidtlidhe Saktor. Der deutfhe Often wird

im Lauf der Vdlkerwanderung von den germanifhen Stammen entbloft. Die

Slaven befersten das Land, die 3uritd&gebliebenen germanifden Refte auffaugend.
Sm 13. Nabrbundert firdmt die germanifche Welle zur und gewinnt in friedlider

Durdhdringung wie durdy Eriegerifde Lroberung (Deutfder Ritterorden!) den Often
dem Deutfhtum suri. Es ift die grofite Folonifatorifde Tat des deutfcen DVolfes

Uberhaupt. Der Jufan flavifcen Blutes gibt dem Deutfdhtum ftlich oer Llbe das

befondere biologifdhe und geiftig-feeltfhe Geprage. Line augenfallige Srudht der

Verfhmelkzung find die genannten Blokbolstirdhen, die man germanifde Binder

im flavifcen Kleide genannt bat, Aus der einheitlicdhen Gefamtphyfiognomie heraus

bilden fic die Gondercharaftere des Wiedlenburgers, des Brandenburgers, des

Pommern ufw., nad Wafigabe des Stammescharafters der jeweiligen Koloniften,

nad Wafigabe des verfciecdenen Grades der Wifchung mit der vorgefundenen Be-

volkerung und nad Wafigabe der geographifchhen Bedingungen wie der gefcdidtliden

Schikfale. ,, Het der ftarker flavifierte Sclefier beiter und wortreid, unfritifd und

forglos, fo zeigt insbefondere der reiner deutfd gebliebene Widrker den echten barten,

energifcden, felbftvertrauenden, Fritifd nidhternen Holonialtypus').” Junebmend bat

die Yleuzeit an der Abfcdleifung der Charaftereigentinmlidfeiten der einzelnen Stamme

gearbeitet und damit aud das Funftaefcicdtlidhe Bild gewandelt.

Derjeniqe gefcdidtlide FSaktor fclieflid, der die Dorausfenung 34 evangelifdem

Rirhbau fcduf, war die Reformation. In rafhem SGiegeslauf ftoft fie von Wittern-

berg bis an die dftlichen Grenzen vor und drizkt dem Often das einbeitliche lutherifde

Geprage auf, das nur an einer Stelle, in Brandenburg, durd) das reformierte Be-

Eenntnis bemerfenswert abgewandelt wird. — Das Jo. Nabrbundert bringt den

preufifdben Provinzen die Union beider evangelifdhen Befenntniffe. Ste vermag

dem einfetsenden Derfall des Firdlichen Lebens Feine fcddopferifchenRrafte entgegen-

zftellen. Aud nicht auf dem Gebiet des Kirdhbaus, der, um 3u charaftervollen

Leiftungen 34 Fommen, dharaktervolles Sefenntnis der Gemeinden wie der faffenden

Kinftler fordert. — Die Rirhengefcidte wie die Hirdhbaugefhidte ijt tm 17. und

18. Sabrbundert verhangnisvoll beeinfluft worden durd> die Gegenreformation,
die Sclefien, Pofen und Weftpreufien auf das fcwerfte getroffen bat. — Jum

1) Georg Steinbaufen, Gefdicdte ser seutfdhen Kultur, Bd, 3, 1933, S. 208.
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Derfténdnis der Baugefchicte in den einzelnen Landesteilen ift ein Eurzer Blik auf
die Firchengefchidtliden Dorgange unerlaflicd.

Dem Widreer wurde fchon im Wittelalter nicdterne Derftandiqkeit vorgeworfen.
Die Wark habe weder einen bedeutenden Dichter nod einen Seiligen hervorbringen
fonnen. Den entfdheidenden Sebritt volziebt Joachim IL. Oftern 1538 mit dem Limp-
fang des Seiligen Abendmabls in lutherifcher Gorm. 1539 folgt der Sffentlice Be-

Fenntnisatt, [540 die Warkifde Rirdhenordnung, der weitgebende Sconung der

Fultifdhen Gebraude eigen ift. Don qrofer Traqweite ift der Ubertritt Sobann
Sigismunds 3um reformierten Bekenntnis (16J3). In einem Revers von Jols
wird der ungebinderte Beftand des Luthertums gewdbrieiftet. Die 3abl der Reformier-
ten wedft anfanglidy nur febr langfam. Erft die Linwanderungen verfcieben das

Derbdltnis. Das Potsdamer oikt von [685 Sffnet die brandenburgifhen Lander
den Sugenottifcben Slidtlingen. Die Gefamtzabl der reformierten frangzofifden
Linwanderer belduft fid> auf rund 20000. Berlin allein 3ablte im BVabre 700:
5327 bei einer Gefamtbevslkerungvon 28 500, 0. b. faft jeder fiinfte Serliner war

damals Sranzofe! In den oreifiiger Sabren des 18. Sabrbunderts fiedeln fic berrn-
butifdhe und bobmifde Brivder an, u.a. in Ripdorf und Yeukslln. — Die Paritat
betder evangelifchen Betenntniffe wirtt fid) im Kirdenbau in febr fpirbarer Weife
aus. €e fommt zur Linfihrung der Simultantirden, die den Lutherifcen und
Reformierten gleiderweife 3um Gottesdienft angewiefen werden, beifpieleweife die

DorotheenftadtifcheKirche, die Serufalemer-, die Dreifaltiqteits-, die Potsdamer Sof-
und Garnifontirde, die WutterFirde der Union, indem der Konig Sriedrid) Wilbelm IIT.

fid) bier an der Spine der Gemeinde als erfter gleichzeitig von den beiden Sofpredigern,
dem lutherifthen und reformierten, das Abendmabhl reichen lief. Der Linflufi des
teformierten Betenntniffes im -brandenburgifchen Kirdhbau macdt fid bauptfadlid
in den folgenden 3tgen geltend:
J, In der bewuften Viudternbeit des Snneren.

- In der Ausbildung des Altars, der betont als Tifd geftaltet wird unter Derszicdt
auf einen Auffas und im 3eitalter des Ranzelaltars auf die Derfcmelzung mit
der Rangel nicht eingebr),

3. Im Verfcwinden der Seidtftible.
Wedlenburg und Pommern gewédbren den Anbli€ gefclofjen lutherifder

Kirhenwefen. In Pommern fafit die Reformation Hberall fdnell Sup, von den

ftddtifthen Zentren wie Pyrin, Treptow, Stolp, Stralfund, Kolberg ausftrablend,
Der Landtag von Treptow befdlof 1524 die von Bugenhagen ausgearbeitete
Rirdhenordnung fiir das ganze Land, — Medlenburg entfdied fic auf dem LZandtage
3u Sternberg 1549 gegen jede Interimscrweichung fir das ftreng lutherifde Bekennt-

nis, das feitdem das berrfdhende bliecb, Durch Aufnabme franzofifcher Slictlinge
entftand 1698 die reformierte Gemeinde in Birgow.

*) Reglement von 1733 rn Wie binfiiro Ser Gottesdienft in ser Petrifirde sebaltenwerdenfollte’: ,... foll ein Prediger binter Sen Tifdh Ses Ultars treten, der a ee
4des 5, Ubendmabls, sann Sie Worte ser Linfenung ablefen ... muff...
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Stir den Widerftand, den Oftpreufien der gewaltfamen Chriftianifierung ent-

gegengefest bat, ift daratteriftifd, da bier nod die Reformation auf Refte uralten

Seidentums ftieH. Der Schdpfer des oftpreufiifcen Reformationswerkes ift der

Sodbmeifter Albrecht von Brandenburg; grundleqend wird der LZandtag von 1525.

boas Lvangelium fabrt in Preufen mit vollen Gegeln” (Luther). Im Dienft des

Lvangeliums wurde 1545 die Univerfitat Aoniqsberg geaqrindet. Viur das Ermland,

das fid> 1466 vom Orden losfagte und der polnifcdhen Hrone unterftellte, wurde von

der Reformation nidt erfaft. Es bildet bis auf den heutigen Tag die Fatholifce
Fnyklave Ofipreufiens. Durd Linwanderungen aus solland, der Schweiz, der Pfal
bildeten fid> fiinf reformierte Gemeinden, davon eine Sugenottengemeinde. Die 1732

aus ibrer Seimat vertriebenen Galgburger find vollig in den beftebenden Gemeinden

aufageqangen.
Brandenburg, Wedlenburg, Pommern, Oftpreufien find von dem Sdhidfal der

Gegenreformation verfchont worden. Sie find infolgedeffen in Stadt und Zand in

ungeftortem Befig des grofen Lrbes mittelalterlider Kirden geblieben. Beati

possidentes! Gite baben aber aud) ganze deitabfdnitte bindurdh dem Ringen um

die Weugeftaltung des evangelifhen Hirhengebdudes fern geftanden und fic lediglih

auf den inneren Ausbau 3u befcdranken gebabt. Ddllig anders geftalteten fid Sdhidfal
und Aufgabe der ibrigen Gebiete. Die weftpreufifdhen Landesteile gingen 1466

nad Yiiederwerfung der Ordensherrfdaft in den Befig der polnifden Brone uber.

Das trug ibnen die Bexzeihnung ,Polnifdhes Preufen” ein. Die SUbrung in der

Reformationsbewequng batten dite grofen Stddte: Danzig, Elbing, Thorn. Ver-

quidung der neven Lebre mit politifdhen und fozialen Beftrebungen hatte zur Solge,

dafi 1526 die religidfe Bewegung zugleid mit dem politifdhen WAufrubr blutig nieder-

defdhlagen wurde. Yur langfam gewann das Evangelium von neuem Boden. 1557

und 1558 erbielten Danzig, Elbing und Thorn vom Aodnige die Lrlaubnis, das

Abendmabl unter beiderlei Geftalt 3u feiern. 1557 Famen 700 Scotten nad Danzig
und qrimbdeten eine reformierte Gemeinde. Die Gegenreformation, die gegen Lnde

des 16. Nabrbunderts einferste, avbeitete rudfictslos mit dem rfolge, dafi die evan-

gelifchen Gemeinden bis auf winzige Sauflein 3ufammenfdmoken. Yiur die grofen

Stadte wie Danzig und Elbing vermodten den fdlimmften Schaden durd Geld

abzuwenden. Das Thorner Blutgeridt von [724 ift die beFanntefte Lpifode aus dem

Vernidtungstampf. — Durd die erfte Teilung Polens im Sabre 1772 Fam das

, Dolnifde Preufen” mit Ausnabme von Danzig und Thorn, in der sweiten Teilung
von 1793 aud diefe an Preufien. — 1824—77 waren die beiden Provinzen Oft- und

Weftpreufien 3u einer Provin3 Preufen vereinigt.
Die Gefcicte des Evangeliums im Pofener Lande bis zur erften Teilung Polens

1772 ift eine Gefchicte erfchitternder Glaubenstampfe. Die Reformation ergriff die

deutfche Bevdlkerung, die durd ftarfe Polonifierung febr zufammenfdhmolk. Deutd-

tum und lutherifcbes Evangelium fdloffen damals den Bund, der bis in die jungite

Vergangenbeit einen der ftarFften Damme gegen die polnifde Uberflutung gebildet

bat. Die deutfchen Stddte Pofen, Koften, Gcwerin, Meferign, Srauftadt, Liffa u.a.
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find die Trager der Reformbewegung. Seit 1530 fendet aud der polnifce Adel tros

Eoniglichen Derbotes feine Sdbne in wacfender Zabl nach Wittenberg. 1548 liefen
fic) zablveiche bobmifche Brivder nieder, die dem reformierten Bekenntnis Sabn braden.
Do3zu Lamen antitrinitarifcd gevicdtete unitearifche Gemeinden. Zutheraner, bobmifde
Brivder und Reformierte fdloffen fic in Sendomir 1570 zur Union 3ufammen. Die

Gegenreformation bat dem aufblithenden evangelifchen Leben ein Ende mit Screden
beveitet. Wie in Galefien waren die Sefuiten die hauptfadliden Totengraber. Die
Rirdhen wurden Gewaltfam reFatholifiert. Simmer wieder Offneten polnifcde Wagnaten
—

UM fleifige und zuverlaffige Arbeiter yu befommen — ibre ausgedebnten Be-

figungen den vertriebenen Lvangelifcen Schlefiens, Bsbmens, Ungarns ufw. Und
immer wieder brad mit vernidtenden Sclagen die Gegenreformation itber die

fdnell gebildeten Gemeinden herein. Gcliefilich erreichten Rufland und Preufen,
daff Ser polnifche Reichstag von 1768 tron des Kinfprucs der Bifddfe Religions-
fretheit gewabrte. Sie ftand nur auf dem Papier. Die Lrldfung bradte erft die 3u-
tetlung an Preufien (1772, 1793). Der Wiener Kongrefi von [815 fete die Grenzen
det Proving Pofen feft. 1772 beftanden adt evangelifche Pfarreien, JoI4 bet 446500
Seelen (30 Prozent der Gefamtbevdleerung)275. Die qrofien Fordever des evangeli-
lhen RKirdhbaus im Jo, Sabrbundert wurden einmal der Guftav-Adolf-Verein und
dann die Anfiedlungstommiffion(feit [886).

Viad dem Sriedensdittat von Derfailles wurde aus den fcdmealen weftliden Gren3z-
freifen von Pofen und Weftpreufiendie Grengz mar" gebildet, (Sum leidteren Vergleid
mit der vor JoIo erfhienenen Literatur find bier die alten Provingnamen gelaffen,
sumeal aud) der Proteftantifche Rirhenbau in den jest abgetretenen Gebieten mit

bebandelt ift.)
Das territorial aufferordentlid zerfplitterte Gcdlefien erfchlof fic in wenigen

Sabrzebnten obne nennenswerten Widerftand der Iutherifchen Glaubensbewegung.
Doran gebt die Sauptitadt des Landes Sreslau mit der Berufung der nadhmeligen
Reformatoren : 1523 tommt Sobann Sef, 1525 Ambrofius Moibanus. Das ibrige
Sclefien folgt bis auf verfadwindende Fatbolifche Unfeln. Das Lvangelium fiegt
in Uberrafdendem Mafe aud in Oberfclefien, das 3um weitaus grofiten Teile
in der Sand des Warkgrafen Georg von Brandenburg, des Bekenners von Augsburg,
vereinigt war, und in der damals bobmifcdhenGraffbaft Glan. Die Oberlaufiz wurde

exftISIS 3u dem preufifden Sdhlefien gefchlagen. Ihre sugebsrigkeit 34 Gacfen bat
thr die Gegenreformetion erfpart. Gonft fiel Gclefien mit geringen Ausnabmen
det Gegenreformation 3um Opfer, die in drei Sturzwellen ber das Land ging:
vor dem dreifigidbrigen Kriege, wabrend desfelben und nach ibm (1654 und

1675). Das furchtbare Schidfal der Gegenveformation wurde dem glaubensftarten
Gefclecdt jener Tage sum Gewinn, Der aus dem Mittelalter sberfommenen

Rirhen beraubt, von der beugefhicdtliden Uberlieferung abgefdnitten, faben
fic die Lvangelifthen Sdlefiens in die Yiotwendigkeit verfest, felbftandig 3u

tingen um das evangelifde Rirchengebaude. Kinzig daftebende Baudenkmaler
bilden das folefifthe Gondergut: die drei Sriedenskirden, die dank fchwedifdem
2 Proteftantifher Rirdhbau
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Lintreten im weftfalifcen Srieden zugeftanden wurden (Sauer, Sdhweidnig, Glogaw?)) ;

die Grenz- und Zufludtefirden in der Zeit nad) dem weftfalifden Srieden; die

fehs Gnadenkircdhen, die von dem fiegreidhen Schwedenksniq Karl XII. in der

Altranftddter Ronvention von 1707 dem Raifer abgedrungen wurden (Cefden,

Sirfdberg, Gagan, Landeshut, Wilitfcdh, Sreyftadt); die friderizianifden Bethaufer.
1740 erobert Sriedrid der Grofie Gdlefien und fcdenkt dem Lande nach mebr als

einem Sabrbundert namenlofer Leiden die Glaubensfreibeit. Die preufifche Lr-

oberung 3eitigt einen Baufrisbling von Ausmefien, die nidt ibresgleidhen haben.
— 1837 erfolqt die Linwanderung der evangelifcen Fillertaler ing Riefengebirge.
1844 wird in Reiner3 die erfte Guftav-A°dolf-Hirche gebaut. Geitdem ift der Hirdbau
der fclefifchen Diafpora nidt denkbar obne die treue Silfe des Guftav-Adolf-Dereins,
bei der man nur bedauern muff, d4f fie oft nicht Eunftlerifdh wertvolleren Bauten

Zugute gefommen ift.

1) Glogau Surd den Weubau von 1764—73 erfert.



I. Bauform und geftaltendeKrafte
1. Rapitel

Der Durdhbruchdes neuen Bougedanfens
Das Jahrhundert der Reformation und der Renaiffance

bis zum Dreifigiagrigen Rriege
£8 erlsbrigt fich, gegen das laienbafte Dorurteil anzukEampfen, als mifite im Re-

formationsjabrbundert der Flaffifthe Stil fir das evangelifche Hirchhengebaude gefudt
werden. Vener grofen Kampf: und Grimodungszeit ging es um ganz andere Dinge
als um die Sragen dex Elnftlerifchen Geftaltung. Und es vergeben nattrlid Sabr-
Zebnte und Vabrbhunderte, bis der Gauerteig des neuen Gottesdienftgedanfens die
Welt der gebauten Formen durchorungen bat, bis fic) der Geift das fprdde Waterial
dev Steine untertanig macht und fie fest wie er fie braudht. Das war bei der Ent-

ftebung der mittelalterlidben Stile nicht anders, Zudem lagen bauliche YTotwendig-
Feiten in groferem Umfange nidt vor, Das ausgebende Wittelalter hatte mit einer
ins Grenzenlofe gebenden Baufreudigkeit das Bedurfris auf lange binaus gedect,
sumal die Stddte waren gepfropft voll von Gotteshaufern und Kapellen. Gleidwobl
find da, wo die Lofalforfdhung den Spaten angefert hat, geradezu erftaunlidhe €r-

gebnifje ans Licht gebradt worden. Das mag fiir die beiden Sftlidften Auslaufer
unferes Gebietes 3ablenmafig belegt werden, Pfubl fitbrt allein fir den litauifcden
Teil Oftpreufiens 23 im 16. Nabrhundert von LKvangelifchen erbaute Rirden
namentlid auf. In Oberfclefien wurden in den wenigen Sabr3ebnten, die bier
dem LKvangelium uberhaupt vergonnt waren, allein im Arcipresbyteriat Zul; nidyt
weniger als vier neue Pfarrlirden erridtet, die als maffiv und itberaus pradtig be-

seichnet werden. , Aud aus den fpdteren Fatholifden Kirdhenvifitationen von 1652,
79, 86, 88 erfabren wir, dof eine grofere Zab! Rirdhen von nidtkatholifhen Pa-
tronen ausgefibrt worden waren” (P. Kndtel),

€s bat feine Grinde, daf} das 16. Vabrbundert von der Kirhbaugefdhicte febr
ftiefmistterlid behandelt worden ift. Sauten von Rang, die das neue Wollen in

repréfentativer Weife 3um Ausdru€ bringen, find felten. Wir fteben bier in einer

Ubergangszeit.&s Lafit fid oft fabwer oder gar nicht feftftellen, ob ein Bau nod in

die Fatbolifche oder bereits in die evangelifche Zeit fallt. Tin den Gebieten, die von

dev Gegenreformation tberflutet wurden, find die meiften der damals gebauten oder

umgebauten Kirchen Fatholifd> geworden und bis beute geblieben. Sier mufi alfo
erft einmeal die Fatholifde Deke abgenommen werden. Sir den Gefamteindrud, den

der evangelifdhe Kirdhbau diefer Deriode bietet, find die folgenden Zuge mafigebend.
2"
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I. Briftow (Wiedlenburg)

Wefentlidh ift der ausgefprodhen Fonfervative Zug. Man ridtet fih in den

Ubernommenen Gotteshaufern ein und baut im engften Anfcdluf an die vorgefundene

Tradition weiter. Das gilt vom Grund- und Aufrif{ wie von der Fimftlerifchen Sormen-

fprache. Die SGpatgotif halt fich bis tief ins 17. Nabrbundert binein, nur daf es eine

martlofe, untergebende, vom Geift der Zeit durdfente Gotik ijt. Die StadtFircde

von Grabow (Medlenburg) aus dem Sabre 1555 ift eine dreijochige Sallenfirde
mit grade gefcloffenem, sweijodigem Chor. Der Gemeinderaum ift flad gededt

(im Chor modernes Solggewolbe). Der sweifchiffige Vieubau in Plaue (Wefthavel-

land) von [570 fprict mit feinen Strebepfeilern, Breuzgewolben und fpinbdgigen

Senftern ganz die Gprace des ausgebenden MWittelalters. In Oblau (Sdlefier)
wurde 1587 das Langhaus neu gebaut als Salle von drei Sciffen und finf Soden
mit gratigen Kreuzgewdlben. — Der weitaus tberwiegende Typus des mittelalter-

lihen Grundviffes zeigt die Sceidung 3wifthen Gemeinde- und Chorraum; die

Ranzel ungefabr in der Witte einer Langfeite des Gemeinderaumes, bei mebr-

fhiffigen Anlagen an einem Pfeiler des Wittelfciffes; der Taufftein im Gemeinde-
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Taum nad Weften 30. Diefes durd die

Jabrbunderte feftgefiigte Scheme ift auc
in evangelifcher Zeit vielerorts unver-

andert beibebalten worden. Die infebrift-
lid) fiir 1550 bezeugte Blokbaustirde in

BSaudwitg und die gleichzeitige in Lago-
wits (Proving Pofen) unterfceiden fid
in nits von den Fatholifhen Kirdhen
jener Jeit,

Aud im Waterial wird die mittel-

alterlidhe Uberlieferung sundcdft fort-
Gefest. Der Sindlingsbau mit oder obne
sufes von Badteinen lebt weiter.
Viur liegt er dem verfeinerten Re-

neaifjancegefehmaknidt. Die 1587 ge-
baute Renaiffancetirdhevon Briftow
(Wedlenburg) ift aus Granitquadern
gefdidtet. — Der Badfteinrobbau
neigt fic feinem langfamen nde 3u.
Die Infterburger Kirche war urfprimng-
lid) als Ziegelrobbau aufgefithrt, ift aber

langit verpunt. Srithe Peifpiele fir den

Sadwerkbau find die alte abgebrannte GalvatorFirde in Breslau von 1568 und die
altefte erbaltene Sachwertkirdhe Medlenburgs in Zierzjow (1572). Die eigentlice
litezeit des Sachwerkbaus fest erft nach dem Dreifigidbrigen Ariege ein. Das atin
Schédnbeitsidsealder Renaiffance drangt 3um Purbau. GSeiner Glattheit wirddie

nackte Urfpringlidteit und Gewadfenbeit des Rohbaus geopfert. In malerifder
Weife ift der verpurten Rothfarbener Kirde (Sclefien, um 1400) ein mebrgefchoffiges
Creppenbaus in unverpugtem Badftein angefiigt mit Gandfteineinfaffungen am

Giebel und an den Tiren und Senftern. Die mit der Renaiffance eindringende
Sormenwelt berithrt in unferem Gebiet nicht als Sremd"Ssrper. Viodyift tm

16. Aebrbundert das Voltstum ftark genug, fic einer eigentliden IUberfremdung
3U erwebren und fid) die unter der Gonne des Sidens gewadfenen Formen 3u affimi-
lieven. Die neuen Sormen werden mit den aus fich heraus aufnabmefabig gewordenen
der fpaten Gotik in auferordentlidy gliiklider Weife vermablt. Tn den meiften Salen
gelingt die Lindeutfhung in foldhem Mafie, dafs wir durdhaus die vertrauten Klange
der Wiutterfpradhe vernebmen. Shren ganzen Sauber entfaltet diefe deutfce Re-

haiffance im Innern. Dafiir werden wir Seuqnifje beibringen, die Edftlid find. Sim

Aufienbau befert die Renaiffance wefentlids die am meiften in die Augen fpringenden
Stellen des BaukSrpers, Portale, Senftereinfaffungen, Giebel und Turmbetrdnung
(Renaiffancebaube).Die alte Rothfiirbener Dorflirdhe (vor den Toren Breslaus

Gelegem, feit 1654 Eatholifch) odiirfte das Finftlerifd reicfte Beifpiel fir das

°

2, Briftow (Medlenburg)
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3. Rothfiirben b. Breslau (jest Fath, Kirde)

Ausgefisbrte fein. Sie wurde 1597 bis

1604 von evangelifdhen Sanden um-

gebaut, ein Umbau, der in wefent-
liden Stiden einen Yieubau gleid-
fam. Wan erfennt den gotifhen Hern

des Gebdudes (Strebepfeiler, fpit-
bogige Senfter). Die Renaiffance wob

ein Hleid reizvoller Giebel, Anbauten

und Portale um diefen Bern. Aud
die ungewdbnlic zartlinige Turmbeaube

ftammet aus diefer Zeit. Pradtvoll Flin-

gen an der Oftwand die Vertifale des

Chorfenfters und die Sorizontalen des

Giebels zufammen, — Als brandenbur-

Gifthes Beifpiel fur die Derbindung der

gotifhen Struktur mit Renaiffance-

gliedern fei HBlein-Madhnow (Hr. Tel-

tow) angefithrt, ein Ziegelbau von 1597.

Ronftitutiv fir den Lindruk des

Snnern ift der Dekenabfdhluf. Dank

dem Ghwergewidht Sabrbunoderte alter

Tradition wird das Kreuzgewdlbe aud
tber unfern 3eitabfdnitt binaus an-

gewendet. Der neue seitgeift wirkt fic
aber aud) bier in flacherer Gpannung

aus. Go in Svriedeberg am Queis, in Bafedow (Medlenburg) um 1600. Das

Rreuzgewoslbe wird indes

zurtidégedrangt durd) das

Tonnengewdlbe (mit oder

obne StichFappen), das ge-

legentlid flac elliptifce
Sorm annimmt (Rubnow,
Bex. Stettin). Aus einer

ganzen Reibe von Grinoden

fhlaqtdas bokerne Gewdlbe

das maffive aus dent Selde.

Die Kraft des mittelalter-

lien Gewdlbebaues war

erfcbopft. Die evangelifce
Rirche hatte um der befferen
Sorbarkeit des gefprodhenen
Wortes willen Fein Wntereffe 4, Bafesow (Wiedlenburg)
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5, Langenau (Weftpreufen)

am Steingewslbe. Darum verszichtet man auch ganz auf das Gewdlbe und sieht ihm die

flache Dede vor, bei reicheren Witteln die Kaffettendede*). Wan vereinigt aud beide

Arten des Dekenabfcdlufjes, indem man den Wittelraum einwolbt, die Seitenfdiffe flad

abdedt?), Fin Schema, das dann in allen Sabrbunderten oft genug wiederbolt wird.

Der fiir die Entwidlung mafigeblihe Gefihtspuntt ift der Fultifh-litur-

Gifche: Wie bat der fpesififeh-proteftantifde Gortesdienftgedante in dem Bauwerk

Geftalt gewonnen? Wie fest fic die neve Srommigkeit mit dem tberlieferten Schema

auseinander? Wie formt fie dasfelbe um? Wie fiebt das Saus aus, das fie felber baut?

So wenig man das Weue mit durdhfdblagenden Zofungen belegen Fann, fo aufier-

ordentlid) reiqvoll ift es anderfeits, dem friblingsbaften Keimen und Sprofjen nad-

zugeben.

J. Die Soberfrhanung des Satramentes der Taufe bat zur Folge, afi der Taufftein
in den Chorraum wandert, in die Wadhbarfdbaft des Altars. Der Dorrang der Predigt
rit aud) den Predigtftubl herauf, qleichfalls in die ndchfte Wadbarfcaft des Altar,
in Rirdhen mit befonderem Chorraum an eine der einfpringenden Len swifdhen

') Beifpiele aus Sadlefien: Giefmannsdorf, Kr. Bunszlau; Triebufdh, Br. Gubrau; aus

Pommern: Leine, Rr. Pyrig; aus Weftpreufen: Langenau; aus Oftpreufen: Infterburg.
*) 3B. Tilfit, Bruglanten (Oftpreufen).
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6. Prauft (Weftpreufen)

Gemeinde: und Chorraum. Die Alleinberrfcdaft des WAltars hat aufgebdrt. Er muf
fidh mit Kanzel und Taufftein in die den Raum beberrfdhende Stellung teilen. Der

Rirhenraum befommt durdh den Dreiflang von Altar, BRanzel und Taufftein im

Angeficdt der Gemeinde ein neues evangelifcdhes WAntlig!).
2. Tn der Roftoder Seiligen Kreuszlirdhe ift man bereits [o6lo nod weiter gegangen,

Wan bat die Kanzel ber dem Lettneraltar angebradt, das im Wittelalter gar nicht

feltene Wotiv der fogenannten LettnerFanzel aufareifend. Yiur da im Fatholifden
Rirdhbau diefes Motiv fir die Bauentwidlung unfructbar blieb, wabrend es

im evangelifcen Lager ale HKanzelaltar 3u epocdaler Bedeutung gelangt ift. Tn

Wisllenbe# bei Zirjow (Wedlenburg) wird 1623 die Banjzel an die dftlicde
Sdhmealfeite geftellt; der gemauerte WAltartifd ftebt davor, fo daff er umfdritten
werden Fann.

3. Schon das Wittelalter pfleqt den Typus der chorlofen Anlage, bet der nur im

Inneren eine Gceidung swifhen Altar und Gemeinderaum ftatt bat. Und das

1) Beifpiele: in Weftpreufen: Prauft (1576-77); in Sclefien: Carolath, Tfcilefen, die

jegt Fatholifhen Rirdhen in Rotbfiirben, Landesbut, Groff BSrefa, Rudelftadst, Sdedlau,

Sertwigswalsau, Kr. Sagan u. a.
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Wefen der fpatgotifcen allenFirche
beftebt ja gerade3u in dem einen alles

umflutenden Raum. Die evangelifde
Stommigkeit erFennt bald, afi diefe
Sorm ibrem Bedurfnis am beften ent-

fpridt und nimmt fie auf. Wus der chor-
lofen Anlage des Wittelalters entwicelt

fid das am bdufiaften angewandte

Schema des evangelifcen Rirdhbaus:
die redhtedige ein- oder mebr-
fhiffige Gaalfirdhe mit gradem
oder polygonalem Oftabfaluf. Die

Stadttirhe in Libs (Wedlenburg),

nad einem Brande von 1568 errichtet,

ift ein rechtediger von einer Solztonne

UberwolbterSaal. Die Rangel figt bier

in det herfommliden Weife ungefabr
In der Witte einer Lanagsfeite. Die

1603 neu erbaute Kirche von Witagen-
tal (unweit von Danzig) ferdat
im Often die Eden des rechtedigen
Saales ab. In der aus dem 16. Sabr-
bundert ftammenden Seldfteinkirde
von Rlein-Mantel (Yeumart) fcblieft
ein nicht eingejogener Chor das

Shif rundbogiq ab. Die Ranzel

BLL

yee ee

F ieee

8, Libs (Wredlenburg)

25

7. Landesbut (Sadlefien; jet Fatholifde Rirde)

erbebt fid sur rechten des

=

PAltars.

Die dreifciffige Form fei
mit einigen marfanten Bet-

fpielen aus Sdlefien und Oft-

preufien belegt. Die Hirde

yon §riedeberg am Queis

(Schlefien) gebt in die Srith-

zeit aurick, bezeidynet 1562

1und67. Fin gepunter Srudy-

fteinbau mit Linfaffungen
aus SGandftein und mit

Strebepfeilern. Die Senfter

rundbogig mit fpatgotifdem
Stabwerk. Wn Dnnern

rundbogia gefithrte Breuz-

gewslbe auf Rippen. Der

Raum der dreifdiffigen
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Salle von freier anfpreden-

j
der Wirkung, ein Kind deut-

fcher Renaiffance”. 3u den

| qroftten 34blen die HRirden
-

in Tilfit und Wnfterburg.
Peide nach dem Scheme der

dreifcdiffigen, im Often ge-

radlinig gefcdloffenen sallen-

Firdhe entworfen ; aufien jede
ein fcbwerfélliger fpatgoti-
fdher Raften mit macdhtigem
Gatteldad, In der deutfben
Rirhe von Tilfit (1598—

I6JO) find die drei niedrigen
Sciffe durch fpinbogige Ar-

Faden getrennt. Kine 3u-

horerbithne umiebt auf dret

Seiten den Raum. Das MWit-

telfciff ift mit bdokernem,
Forbbogenformigem Be-

wolbe eingededt. Die Giebel9, Tilfit, Deutfde Kirde

Zeichnen

=

fid) durd

veihhe Renaiffanceor-
namentif aus. — Be-

tritt man ned Tilfit
die zeitlid) unmittelbar

anfdliefende Wniter-

burger Stadtkirde

(J6Jo—J2), wird man

tberrafcdt von der Sret-

beit und Weitraumig-
Feit des TWinern wie

von der wundervoll ab-

geftimmten  WAusme-

lung und Ausftattung.
Die hoben fdlanken
Und infolgedeffen nidt
ftorenden Pfeiler tra-

gen die flache Deke, die

einheitlic) tber die drei

Sdhiffe ausgefpannt JO. Tilfit, Deutfce Rirde
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IJ, Mnfterburg, Lvangelifde Pfarrkirde

ift. Die gleicfalls auf drei Seiten angelegte Jubdrerbithne ift nicht auf Stander

geftellt, die eine Raumjone abgrenzen, fondern rubt lediglid auf Konfolen, die aus

der Wand beraustreten. Alles ftebt im Dienft der grofen Linheit des Raumes,
die 3u begliidender Wirkung gebradt ift, fo daf8 in unferm Gebiet aus jener det

fein Rirhenraum aud nur von ferne mit diefem norddftlicden Dorpoften vergliden
Werden Eann. Diefe proteftantifce Salle ift nict eine mechanifce Fortfenung des

Mittelalterlihen Gyftems, fondern aus neuem Geift und neuen gottesdienftliden
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Oe
12, Biirgsdsorf (Oberfdlefien)

Sorderungen ift ein Yieues geboren. — Der Typus von Tilfit und Infterburg Febrt
im oft- und weftpreufifhen BKirdhbau bis tief ins 18. Vabrbundert binein wieder.

4+. Viur vereingelt 3eitigt der nese Baugedanke von der Redhtedform gb-

weidhende Grundriflofungen. Ligenartig ift der Grundrif{ der oberfdlefifden
Solstirde von Biirgsdorf geftaltet. Die Kanzel ftebt an einer der einfpringenden
Len 3wifdhen Gemeinde-

und Altarraum. Yad Weften
erweitert fidy ftufenformig der

Gemeinderaum, der Ausbret-

tung der Schallwellen folgend.
— Die reizvolle Sacwerkka-
pellein Wulfow (Oftprignits)—
mit Reneiffanceformen —

firebt einer 3entralen Grund-

ripbildung in der Weife 3,948
beide Enden des Gaales poly-
goneal gefclofjfen find. Das

Sentrale betont der auf der

Witte des Daches auffinende 13, Burasdorf (Oberfdlefien), Grundrif
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Decdreiter, Derwandt ift die iber einem oblongen Acdtek aus Seld- und Badfteinen
aufgefitbrte Rirdhe in Grof-Peiften (1615—J8, Oftpreufen). Wultow und Grofi-
Peiften nebmen eine Lofung voraus, die im nddften Abfenitt bedeutfam wird.

Wie die neuen gottesdienftliden Bedirfniffe bauptf(aclic infolge der Predigt fcritt-
weife zur Rreuzform orangen, aft fic an zwei foblefifthen Bauten beobacten.
Die Widaelis-Hirdhe in Weufals, von 1596, jest katholifd, ift eine vierjodige Anlage,
deren Areuzgewslbe auf nad innen gezogenen Strebepfeilern ruben. An die beiden

Langfeiten find zweigefcoffige Kapellen angebaut mit Lmporen auf Kraafteinen.
Sdhlawe (Ar. Glogau), Pugbau um Jdo4, jest Eatholifeh, gewinnt die Kreuzform
auf die folgende Fomplizierte Weife: Die Kirche beftebt aus drei Vochen mit dreifeitiger
Apfis. An die beiden Sftlichen Vode der Viordfeite ift der Ranzel gegenitber ein

Seitenfiff angebaut, wabrend fic das dftlidfte Nod der Sisdfeite 3u einer mit

~~ Rirdhe verbundenen Sakvifter offnet. Yiur der Dachfirft des nordlidhen Seiten-

Vbiffesift bis 3ur Sirfthobe des Langhaufes binaufgefitbrt. Dertreter der reinen
Areusform find die — gleidfalls fdlefifdhen — Kirden in Ronradeweldau (Kr.
Gubrau), 3weite Salfte des Id. Vabrbunderts; die evangelifcde Begrabnistirdhe in

Sernfiadt (1617—39); Schwentnig (1623). Doc laffen diefe unfcheinbaren Bauwerke

nidt abnen, daff die Fommende Periode ber diefem Grundriff Predigtbirdhen auf-
fibren wird, die fir viele Taufende Raum Gewabren und die 3u den eindrudsvollften
Werfen evangelifder Rirhbautunft gebdren,

5. Das neve Wollen befehrantt fic nist auf die Umbildung des Grunodviffes,
fondern erfiredtt fic) aud auf den Raum felbft. Die Fommenden grofen Predigt-
und Gemeindefirdhen Findigen fic in einer im 3uge der ausgebenden Gotif liegen-
den, die Proportionen dSebnenden Weitraumigkeit an. Sie ift das wefentlide Charak-
teriftifum der Stadtkircdhen von Sriedeberg und Infterburg, die oben befprocden
wurden. Dorfliche Beifpiele fiir diefes neue Raumgefihl find setting (Kreis Kroffen,

I6. Sabrbundert), das auch
in feiner Sormenfprade dem

neuen Zeitgefhmak gut

Rechnung tragt, Schlawa

(Kreis Sreyftadt, Scblefien,
1604) mit Tonnengewodlbe,

das von einem Vie aufge-

punter Rippen tberzogen ift;
und Sdedlau (Kreis Salfen-

berg ©.-6., [6J6)*). Diefes
neue Raumgefithl formt aud

1) ,Das alte Birdlein bat

Maria, die Wrutter Gottes te-

beifen. Diefe neue Rircde aber

R
beift Salvator, Gottes und

14, Buirgsdorf (Oberfdlefien) Mariens Sohn.”
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15, Schlawa (Sdleften)

das Schema der dreifciffigen Sallentirhe um. Die Seitenfciffe ferumpfen 3ufam-
men, das Wittelfhiff wird zum Trager einbeitlider Raumwirkung (Stadttirdhe von

Grabow in Wedlenburg, 1550).
6. Am entfceidendften fir die Geftalt des Wnneren wird das revolutionierende

Auftreten der KRanzel. Gie ziebt das fefte Geftithl nach fic. Um dem Worte Raum

fix die Subsrer 3u fcaffen, feblagt man der Kanzel Gegenitber die Wauer durd und
baut ein Geitenfciff an’). Dor allem aber werden die Lmporen ausgeftaltet, eben
von der Ranzel ber. Die Weftempore fir die Orgel war da. Yun wird mit Dorliebe

*) Beifpiele aus Sdhlefien: 3Slling, Ke. Frepftadt; Ultftruns, Rr. Glogau; Prauf (Wimptfd),
Landesbut (jegt Fatbolifd), Markliffa.
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der Ranzel gegenttber eine

suborertribine eingebaut!),
Der Ranzel gegenitber wer-

den aud dieserrfchaftslogen
eufgefitbrt, meift ber der

Safrijtet?). Oder man loft
von der Weftempore langs
der SuUd- und Yiordwand

Lmporen vorftofen, und

gewinnt damit eine in allen

Sabrbunderten wiederFeb-
tende Anordnung.

Das Geftithl und die

LKimporenmachen aud vor

dem Altarraum nidt halts),
Deas Alerbeiligfte ift aus:

17. Prauf, Kr. Wimptid (Sadlefien)

') Beifpiele in Pofen: Wiederbeierssorf, Kr. Frauftadt; Weftpreufen: ee oeRofenberg; Brandenburg: Hirdhbain (Luau), Libbenow (Prenszlau) ; in eee,Oblau, Landeshut, Sabelfcwerdt, Biirgsdorf u. a. (Weitere Fufnoten fiche Seite 32)
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18. Frauftadst (Pofen), Kripplein Chrifti

gewandert, die Gemeinde sieht ein.

Diefes Ubergreifen des Geftithles und

der Emporen in den Mltarraum ift die

arciteftonifche Gpiegelung des reliai-
ofen Erlebniffes der Reformation. Die

Scheidsewand, die 3wifthhen Gott und

Mienfd> aufgeridtet war, wird nieder-

gerifjfen. Die Gemeinde wird fic des all-

gemeinen Prieftertums der Glaubigen
bewufit. Bald wird der Chorraum ganz

von dem Gemeinderaum aufgefogen
fein. Zebrreid ift das fcbrvittweife Um-

ficbareifen der Emporen in der Stadt-

firhe von Tnfterburg (J6Jo—J2).

Gleich3zeitiq mit der Orgelempore wird

auf der Sisdfeite der Rangel gegentiber
der Schtlerchor erridtet; ibm wird der

Raufmannschor zugefellt; die Vlordfeite
folqt und wird gleidfalls von zwei

Lmporen befest, bis fie fclieflicd alle in

einem Zuge 3ufammengefafit werden. —

Die Hanzelftellung und die Lmporen find es, die dem urd Valerius Serberger be-

ribbmt gewordenen Kripplein Chrifti in Srauftadt (Pofen) das harafteriftifde Geprage
verlethen. Die Kirche wurde 1604, als den Evangelifchen die mittelalterlidhe Dfarrtircde
genomimen war, aus zwei Wobnbdufern bergeridtet. Daber ftammt der unregel-
mafige trapesformige Grundriff. Yad einem Brande von 1644 wurde fie neu auf:
gefltbrt und 1647 abermals

eingeweitht. Das einbeit-
lide Gatteldacd wurde erft
1685 an Stelle der drei

*) Rabinetttide in Klitfd-
Sorf, Rothfiirben (Sdlefien),
Wienkin (Brandenburg) ; Fiir-
ftenlogen in Riubn (Wedlen-
burg), Lieanizg (Oberfirde,
um einen Freipfeiler berum-
geflibrt),

3) Beifpiele: in Brandsen-

burg: Demnig (Lebus), Lub-

benow (Prenslau); in Scble-
fien: UWllerssorf O.L.; in

DPofen: Wiederbeiersdorf, Rr.

Frauftadt. JO, Ullerssorf (Oberlaufisg)
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Glteren Gatteldacher aufgefisbrt. Wuffallig ift das Wadleben der mittelalterliden Sor-
men: die Senfter find fpinbogig. Dret Sokkfaulen, auf denen die Deke rubt, teilen das

Snnere in zwei Schiffe. Gnfolgedeffen ift oer Altar aus der Mitteladfe beraus-
Gedrudt. Dreigefchoffige Lmporen umaieben den Raum, euaqnis ableqend von dem

Predigthunger jener Zeit. Altar, Kanzel und Taufftein fteben im Sftlicen Teil des

hordlihen Schiffes. Der Rangel ift die beberrfcende Stellung eingeraumt. Das Banze
aufen und innen ein Yotbau — und dod) feblagt es den Sefucer in fetnen Bann
als einSti lebendiger DerFdrperung evangelifchen gottesdienftliden Lebens.

Die Reformation fcenkte der Srommigkeit zwei grofe LErrungenfdaften, die

Predigt als Derfiindigung des Wortes Gottes und den Gedanken der Gemeinde, die

Obne pvriefterlicdeDermittelung mit ibrem Gott verfebrt. Diefe Lrrungenfdhaften
wirken fich im Kirchbau aus in der neuen Rangftellung der Kanzel und in den Emporen,
die iber die prattifde swekmafigkeit hinaus gerade3u 3um Gymbol der verfammelten

GemeindeWerden. In der KRanzel und ibrem Widerpart, den LEmporen, fteken die
treibenden Krafte, die den Ring der Wiauern bald fo fcliefen werden, wie fie es brau-

Hen: sur proteftantifchen Predigt- und Gemeindetirde.

Die SHloffapellen
Lin Kapitel fiw fic, wohl das bedeutfamfte in der Kirchbaugefdidte des J. Vabr-

bunderts nad der Reformation, bilden die SclofFapellen. Sie ftellen freilidy eine

freien Bauten dar, fondern empfangen das Gefets ibrer Geftaltung weithin durd
den Gejamtbau, in den fie eingegliedert find. Die nambaftes SclofFapellen unferes
Gebietes find die Berliner, die Schweriner, die Stettiner, dic Konigsberger und die

hlefifthe in Carolath.
Die Sltefte ift die Berliner SGclofFapelle, die mancherlei Gchikfale erfabren bat.

Unter anderem wurde unter Sriedrid) Wilbelm IV. ibr oberer Teil 3u einem Bibliothek:
zimmer umngebaut, Sie gebdsrt 3u dem unter Soacdim Il. (1535—7]) aufaefitbrten
Sdhlofbau. Sie beftebt — die Abmeffungen find befcheiden — aus einem durdy zwei

Rundpfeiler geteilten breit gelagerten Gdiff und dem nach der Spree vorfpringenden
Chorraum mit balbrunder Apfis. Der jest ourcd eine Jwifchendede halbierte Raum

Ging durdy zwei Stodwerke bindurdh und enthielt einft Lmporen. Sainbofer beridtet
in feinem Reifetagebucd von 1617, das bier 3u feiner Zeit der Gottesdienft nach luthe-
tifhem Ritus gebalten wurde im Gegenfas 3u dem reformierten Kult in der Dom-

Firhe. Renaifjanceformen mifchen fic mit fpdtefter Gotit. Die Gurtbdgen, die das

Gewolbe in fechs Felder aufteilen, tragen Renaiffanceornamente. Lin reid ver-

fhlungenes, in deforative Spieclerei ausartendes Yes von Rippen itberfpinnt die

Deke. Es feblt jeder Anbalt zur Beftimmung, ob und in welder Weife fidh das neve

gottesdienftlide Vedirfnis in dem Raume einen Ausdrud verfodafft bat.
Sur die Shweriner Sdlofkapelle (1560-43), 34 der fadfifce Rinftler

Portal, Kanzel und anderes lieferten, bat die 1544 von Luther eingeweihte Tor-

Gauer Schloftapelle als Dorbild gedient. Das lo. Nabrbundert bat freilidh durd
3 Protejiantifher Birdhbau
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einfchbneidende Reftauratio-

nen, Unflgung eines neu-

gotifdhen Chores u. a. den

Lindrucd ftark entftellt. Die

urfpriingliche Anlage ift die

fiir die SchlofFapellen jener

Jeit typifcde: ein rechtediger

Gaal, bier nur von einer

s“mpore umijogen, die aud
den WAltar einfdlieft und in

den Aufrifs Fonftruftiv ein-

bezjogen ift. Lin Sternge-
wolbe fclieft den Raum ab.

Der Altar befindet fid an

der Sftliden SGdcmalfeite, die

Kanjel in der Witte der ndord-

lichen Lanagsfeite.
Der Stettiner Schlof-

Fapelle aus dem Sabre 1577

bat eine 1908 /09 in falfch ver-

ftandenerDenEmalspflege vor-

genommene WAusmelung —

nad dem Wiufter der Sch mal-

Ealdener SchlofFapelle — ibre
harakteriftifche Ligenart ge-

raubt. Der rechtedige Saal

fcdlieft mit einem von Rip-

pen iberfponnenen Spiegel-

qewolbe mit Stidfappen ab und wird dadurd gegliedert, dafi an jeder Langsfeite

fiinf Strebepfeiler tief in das TWnnere bineinragen. 3wifdhen fie find 3wei Lm-

poren eingefpannt, wabrend eine untere dritte auf Balken fist. Die Hanzel hat ibren

Plan wie in Schwerin an einer Langsfeite. Philipp Sainbofer, der die Hirde vier-

zig “Sabre nad der Erbauung befictigte, erzablt in feinem Reifetagebud: ,,Diefe

Rirche ift ziemlich grofs, bat ringsumber drei grofie Bogen oder gewolbte Gange tber-

einander ; in dem unterften fteben die Diener und Stadtleute, im mittleren die Surften,

Rate, Vunker und Pagen, im oberften die Firftinnen, Sravenzimmer und Wiagde.”Wie

anders als beute wirkte einmal diefe Schloftirdhe, als nod an jedem Pfetler die Ri-

ftungen der im Gewélbe der Kirche beigefesten Firftlidfeiten nebft deren Wappen

angebradt waren!

Die berishmtefte in der Reibe der SGclofikapellen ift die Ronigsberger, die

Rrdénungstirhe Sriedvids I. und Wilbelms 1., geweibt durch grofite vaterlandifde

Frinnerungen. Die erfte Anlage (1584—93) war entfpredend den SGcwefterbauten ein

20, Stettin, SdhloBFirde, Juftand nad ser Renovierung



einfdiffiger Saal, deffen Ab-

fhluf ein Solsgewslbe bil-

dete. Die bokbernen Emporen
Weren Ffonftruftiv in den

Aufrifi einbezogen. Schwere
Wengel der Emporen mac:
ten einen Umbau neétig:
1602—0O8.Aus dem einfdif-
figen ift ein sweifchiffiger
Raum geworden durd) den

Lindau von vier adhtedigen
Greanitpfeilern,denen an den

2), Ronigsberg (Oftpreufen),
Schloftirde

Die SchlofeFapellen 35

+ KRonigsberg (Oftpreufen), Rupferftid aus Dob. whit Wolffsangon Fonial. Preuf,
Cronung bodfeierlihe Golemnitaten ...”, Berlin 17]
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23. Carolath (Sclefien), ShlofFapelle

Wanden Pilafter entfprechen. Aufien machtige Strebepfeiler. Auf den Wittelpfeilern
und den Weandpilaftern fint das maffive Gewslbe auf: zwei Reihen von je fiinf Soden

swélfteiliger Sterngewdlbe, diedurch Ausmalung in den Len ibren befonderen Ret3

empfangen. Sur die entfdeidende Srage nad der Stellung der Fultifchen Statten

debt aus dem abgebildeten Kupferftid das Folgende bervor: Altar und Hanjel batten

ihren Plas in der Witte einer Langsfeite. Yur daff fic) die Hanzel nidt uber oder

binter dem Altar befand, fondern an der Wand rechts vom Altar. Die Orgel itber

dem Altar. — Um die Ubrigen drei Wande sieben fic, die Senfter itberfdneidend,

doppelte Emporen, die lediglic als Jubdsrerbitbnen in den Raum bhineingeftellt find, Der

Bau ftellt fid> im Unterfcied von den itbrigen Gcdloftapellen als Querbausanlage
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PL tt Ha hu
24. Wenkin (Brandenburg)

dat’). 1706 wurden Altar, Kanzel, Kmporen erneuert. Damals wurde die Rangel
ent{prechend dem Jortfaritt der Seit an te WAltarwand verfest oberbalb des als

einfader Tifd geftalteten Altars. — itber taufend Wappen der Dnbaber des bier
Geftifteten Schwarzen-Adler-Ordens bededen die Wénde, die Senfterleibungen, die

LKmporenbriftungenund bilden den einzigartigen Ornat diefer Aronungsfirdhe. Die

erneuerten Sarben, weifs, gold, blau, teilen dem qrofien Raum einen feftliden Glanz mit,

Die Fleine fclefifche Sdhloftapelle in Carolath von 1618 fommt der Stettiner

am nadften, jedod mit bemerkenswerten Abweihungen. An die Stelle der Strebe-

pfeiler treten mit reicher Renaiffanceornamenti€ verfebene Gaulen, welde die zwei
LKmporen tragen. Line ther den Salbfreis tberbdohte Tonne fcdlieft den Raum ab.

Kin vollig anderer Raumeindru€ wird dadurd erzeugt, daff die sftlide Gacmealwand
des quadratifdhen Raumes fic in eine WApfissffnet, die in Form einer ViertelEugel
eingewolbt ijt. Die Hanzel beFommt ihre Stellung an einer Eke swifthen Sdiff und

Apfis. Das bedeutet unter dem Gefichtspunkt der allgemeinen Gictbarkeit des Pre-
digers einen wefentliden Sortfdritt. Aud in Carolath find die Renaiffanceformen
ftarE durdhfert von folchen der fpateften Gotik. Sir den Verzict auf malerifcden und

plaftifhen Sdhmue oiirfte beftimmend gewefen fein, af} der Befiner dem reformierten
Sefenntnis zugeneiqt war.

Der Beitrag diefer Scloftapellen zur Gefchicte des evangelifchen Kirdhbaus ift
nidt im Grund- und Aufrif 3u fuden — diefe werden von der jeweiligen Schlof-
anlage diftiert — fondern in der RKanzelftellung. Derfolat man die Linie, die von

Shwerin und Stettin nad Konigsberg und Carolath fitbrt, fo ergibt fic) ourchaus
ein Sortfdritt im Sinn des evangelifchen Gottesdienftes, namlic die Kanzel dem

Altar anzunabern und fie an der Geite des WAltars im Angefidt der Gemeinde auf-
subauen,. Dadurcd beFommt der Raum fein proteftantifcdes Gefidt.

|

‘) Derwandt Ser SclofFapelle in Stuttgart (1553-60).
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Die neue Raumfeele
Der proteftantifcde Charafter der im Vorftebenden befonders bebandelten Sdlof-

Fapellen wird betont durd die ganze Stimmung des Raumes mit feiner dfthetifcden

25, Leine, Rr, Pyrig (Dommern)

Zuricébaltung, mit feiner
nadkten Redtedigkeit und

ungefhmintten serbbeit,
wie anderfeits mit feiner
Intinitat (Schwerin). Und

eben im Tuneren mit feiner

Ausftattung liegen vor-

nebmlid die Werte des

evangelifcdben Rirdhbaus im

Sabrbundert der Refor-
mation byw. der Renaif-
fance. Don innen nad
aufien: Sarin gebt der

Yieuanfang des Rirdbaus
parallel mit dem Anfang
des chriftlidben Rircdhbaus
tberhaupt. Der Wanderer

ftoft auf wabre Suwele von Hirdhenraumen, die auf das itberzeugendfte die alte

Legende von der Kunftfeindfchaft des

Proteftantismus widerleqen. WAlitar,
Ranzel, Taufftein, Geftthl und &m-

poren, Epitaphien ufw. alles wird mit

den Wanden und der Dee 3u fein abge-
ftimmten Sarmonien von Sormen und

JSarben zufammengefigt. Stier tritt eine

Seite des Proteftantismus ans Lidt,
die nur 3u oft iberfeben oder verFiimmert

ift, die Welt- und Yiaturfreudigkeit der

mit Gott verfobnten Geele! Unge-
broden lebt fic) der deForative Trieb

der Renaiffance aus. Der Proteftan-
tismus raumt feine Kirden nidt nur

bereitwilliq der Finftlerifdhen Betati-

gung ein, fondern erdffnet diefer ganz

neue Perfpeftiven. Wir faben, wie

der Grundriff vom Lrlebnis der Re-

formation gus neu geftaltet wird,

Das gleidhe gilt vom Wnnenraum.

Aus dem fernen Gott, 34 dem nur

26, Welfersdorf (Sadlefien),
jegt Fatbolife Rirche
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der Driefter vollen 3utritt

hatte, ift der nabe Gott

geworden. Die Gemeinde

fbliekt fic in ihrem Gott

zusammen. Die Kirche wird

zur, outte Gottes” bei den

Wienfden, obne dafi dadurd
die Tranfzenden3Gottes auf:
Geboben wird. Don d4 be-
fommt das Snnere der

evangelifchen Kirche fein
Geprage des Menfolicden,
desWobnlicden, des Trau-

lien, Behaglicen, das bei

teicheren Witteln ins Seter-
lide und Seftlide geboben
wird. Definiert die Fatho-

27. Leine, Rr. Pyrig (Dommern)

lifthe Liturgit das Gotteshaus als Pelaft des himmlifchen Ronigs, fo gebt dte

evangelifhe Auffafjung dabin, die Kirche 3 bauen als eine Wobnftube Gottes, Ks

28. Rubnow, Kr. Regenwalde (Pommern)

leudhtet ein, daff fic diefer Tenden3z

die eben aus der natirliden Welt

gewonnene Sormenwelt der Renaiffance

leicht dienftbar maden lief. Inftruftive
Wluftrationen 34 dem eben W2usge-
fitbrten find die folgenden Hirden:

In Brandenburg: Demnig, Scdlepfow,
Wienkin, Dedelow (3. T. barodk), Grim-

rade, Klemzig, Kabia.

In Wiedlenburg: Briftow, Bafedow,
Hlittendorf.

In Pommern : Zeine, Woitel, Rubnow,
Grof-Suftin.

In Weftpreufien: Prauft, Zangenau.

In Oftpreufien: Deblow.,

In SGclefien: Giefmannsdorf, Roth-

fiirben, Rudelftadt, Wondfbin, Klitfd-
dorf, Greiffenberg mit feiner Garaffito-
dee.



2. Rapitel

Die Hliite im FJeitalterdes Baro

Die grofien Firdhlidhen Stromungen, von denen die baulidhe Entwidlung diefes
Abfdhnittes getragen und gepragt wird, find die Orthodorie, der Pietismus und —

gegen Ende — der Rationalismus. Die Blitezeit der proteftantifden Hirdhenbautuntt
dekt fics mit dem Zeitalter der Orthodorie, die in ibrem Bern mebr gewefen ift als

nur eine erftarrte dogmatifchhe Rechthaberet. 3u ibren bleibenden Rubmestiteln
Gebort jedenfalls wie das Rirdhenlied (Paul Gerhardt) und die geiftlide Winfit
(J. S. Bad) fo auc die Schdpfung einer eigenen proteftantifhen Rirhenbautuntt.
Die Glaubenstraft, die im Kampf fir die ungebrochene Geltung des Betenntniffes

eingefest wurde, erwies fid
aud als Fultur- und Funft-
fhopferifch.—Der Pietismus

bat 3u eigenen bauliden
Sadhopfungen nur in einem

feiner Eraftvollften 3weige,
bet den Serrnbutern, ge-

fitbrt. Das entfdeidende Ge-

prage bat der pietiftif~den
JSrommigkeit die Zeitidee der

Ronventifel gegeben, 9. b.
der Gonderverfammlungen
auferbalb des Firchlicden

BGottesdienftes 3um Swe der

perfonliden £Lrwedung und

“Lrbauung. Den ardcitefto-
nifdhen YVTiederfcblagdiefer
Seftrebungen bilden die Bet-

fale der Brivdergemeinde. —

Der Rationalismus, der

Orthodorie und Pietismus

abloft, bat Feine neuen Criebe

hervorzubringen vermodt.
Die Yiudternbeit, die er

tiber das gefamte Geiftes-
und Gemuttsleben bherauf-

29, Briesig, Kreis Pyrigs (Dommern) firbrte, mufite fic befonders
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30, Bladiau (Oftpreufen)

Greifbar auf dem Gebiet der religisfen Hunft auswirken, die aus tieferen Quellen ge-

Jpeift wird, als fie der blofen Dernunft zuganglid find.
Der Dreifiigiabrige Krieg — fo unvorftellbar die Jerftorungen find, die er angeridtet

bat, fo grauenvoll die Entvdlferung und Verelendung, die er nach fic 30g, fo labmend
ev fid auf jeden WAuffdhwung leqte — fcduf dod die Plattform flr die Entwidlung
des evangelifcden HKirdhbaus aus eigener Gefenmafpigkeit beraus. Das Abreifen Ser

Tradition madte die eingeborenen Hrafte des evangelifcdhen Gottesdienft- und Hird-

bauaedantens frei. Dabet erwies fic die von der Renaiffance nie ganz tber-

wundene Sormenwelt der Gpdtgotif von folchber Jabigkeit, dafF fie aud) die drei

SJabriebnte des groften Krieqes tbherdauerte: Kreuzgewolbe (in der Regel von ols),
Strebepfeiler, fpinbogige Senfter mit gotifdem Stab- baw. Wafiwerk werden uns

bis in das 8. Nabrbundert binein begeqnen. Das Stalaftitengewdlbe, diefe lente

Wuderung der Gotik, findet Liebhbaber. In der mittelalterlihen Kirche von Briewig
(Pommern, Rr. Pyrig) wird 1607 ein 3weireibiges hdolkzernes Kreuzgewoslbe mit

béngenden Tropfen in der Witte eingezogen. Wbunlichhangen in der gleidhfalls mittel-

alterliden Kirche von Bladiau (Ofipreufien) von der baroden sSoljdede Japfen
berab. Dod find das Anleiben, die nur das Kleid betreffen. Unter der oft nod mittel-

alterlicen Sille ringt fic) ein Yieues durd, der fpesififh evangelifche Gottesdienft-
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gedanke. £r wird feiner felbft
bewuft, entwidelt aus fic
beraus die Gefete feiner
bauliden  Derwirflidung
und bedient fic in zuneb-
mendem Umfange der 3eit-

gendffifhen Sormenfprace.
Befordert wurde  diefer
Prozeff dadurd, aff die

allgemeinen, auf den in-

raum und den Zentralbau

zielenden Tendenzen des Ba-

rod den evangelifchen got-

tesdienftliden Bedurfnifjen
in bervorragender Weife
entgegenfamen. Die Scbet-
dung von Gemeinde: und

Chorraum ift bis auf we-

nige Yiadsitgler itberwun-

den. Es ift nur ein Raum

da, den Sie Gemeinde bis in

den lettten Winkel binein
fillt, Wo ein befonderer AL

tarraum beibebalten wird, ift
er 3um integrierenden Be-

ftandteil des Ganzen gewor-

31, Koniasberg (OftpreuGen), Wtrofpaarter Hirde den. Der Wille, 34 Sunderten
oder Taufenden 3ufammen-

zuFommen, um des guten Sorens willen wie aus Gparfamfeitegrimden auf mog-

lidft Fleiner Grundfladce, umgiebt die Wande bis an die Deke mit Lmporen. Die

mebrfdiffige Sallentirdhe gebdort grundfarlid einer tberbolten Entwidlungspbhafe
an. Der Wald von Pfeilern, der Nabrbunderte lang ftand, ift gefallen; er war der

allgemeinen Gidtbarkeit des Geiftlichen im Wege. An die Stelle der von Pfeilerreiben
in mebrere Sciffe aufageteilten Sallenfirdhe tritt die von Lmporen umjogene Saal-

Eirdhe. Wo, wie befonders in Oft- und Weftpreufien, fonfervative Gefinnung an der

Sallentircde fefthalt, wird fie den neuen gottesdienftlidben Bedurfniffen angepaft.
3u den bisherigen Typen des hriftliden Kultbaues ift ein neuer Typ

errungen: die evangelifhe Predigt- und Gemeindelirdhe.
Es liegt in der Yiatur der Gache, daff in den Landesteilen, die fic im ungeftorten

Pefitg der mittelalterliden Rirden befanden, der Umfahwung nur im Innern und

aud da nur in befcranttem Waffe fich vollzieben Fonnte. Das durch die Gegenreforme-
tion faft aller feiner evangelifdben Kirden beraubte Sclefien ijt dasjeniqe Zand,
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32. Ronigsberg (Oftpreufien),Ultrofaarter Rirde

das in den erften Menfcenaltern nach dem Kriege am babnbrechendften gewirkt bat

UND das die MonuMentalften Bauten aufzuweifen bat. — Lingig ftebt auf den Trummer-

feldern des dreifiaidbrigen Krieges Aonigsberg i. Pr. da, als diejenige Stadt, die im

17. Sabrbundert den grofiten Reidtum an Firdhliden Weubauten aufzuweifen bat. sier

erftanden: [640 die Gakbeimer Hirde (Weubau von 1769—7J), 1644—47 dte Vieu-

tofigdrter Kirche, 1651—83 die Altrofigdrter Kirche, [4690 die reformierte Surglirde.
Berlin tritt erft am Lnde des 17. Vabrbunderts auf den Plan, um dann allerdings

im Derlauf eines Enappen Sabrbunderts im befcranften Raum feines Weidybildes
eine folce Siille von Ldfungen 3u 3eitigen, aff eine Gonderdarftellung notig ift.

Auf vier verfciedenen Wegen verfuct der Proteftantismus nad dem dreifiia-

jabvigen Rriege fein Kirdhbauideal 3u erreichen: auf dem Wege der mebrfciffigen

SallenFirche; der rechtedigen Gaalfirche; der Freuzformigen Anlage und des sentral-

beus!). Um Wiederbolungen 3u vermeiden, fithrt die Darftellung die Lntwikelung
der einzelnen Typen urd die verfciedenen Pbhafen des Baro€ bindurcd bis an dte

Schwelle des Hlaffizismus.

1) Der befferen Uberfidt balber find die Freusformigen Wnlagen nidt beim Sentralbau

tingerednet, fondern fiir fic bebandelt.
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svete
i

33, Ronigsberg (Oftpreufen), Saberberger Kirche

1. Die meHri[diffigeHallenfirdje
Dank fonfervativer Gefinnung erlebte die dreifciffige Sallenfirche eine qewiffe

Vieadblite. In Oft- und Weftpreufien blieben die Tilfiter und Infterburger Kirden
fiir eine Reibe der grofen Bauten beftimmend.

HRonigsberg. Altrofigdrterfircdhe, erbaut 1651—83 als oveifciffige Sallenfirde,
Pugbau mit Strebepfeilern befest. Rechtedige Blenden fafjen aufien die fpinbogigen
Senfter ein. Slach und breit gefpannte bolzerne Areuzgewslbe ruben auf acdtedigen
Pfeilern aus dem gleiden Waterial. WAltarferanken grenzen den Altarraum ab.

Die Ranzel ift feitlid vom Altar an einem Pfeiler. Die boben Senfter auf drei Seiten



Die mebrfdiffiae SallenFirdhe 45

34. Wiarienburg (Weftpreufen), St. GeorgenFirde

35. Marienburg (Weftpreufen), St. GeorgenFirde
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von einer umlaufenden Jubdrerbiibne unterbrodhen. Die Orgelfeite bat doppelte

Kmporen befommen. Die Briftung der Emporen wird von Balluftern gebildet.
Die Saberberger Kirdhe, nad einem Brande 1745—56 neu aufgefibrt, gleidhfalls

dreifchiffiae SallenFirdhe mit Strebepfeilern, deren Rreuzgewsdlbe von jonifdhen Saulen

aus fcwedifhem Kalkftein getragen und durd> rundbogige Gurtbdgen gefdieden
werden. Fine Zubdrerbibne ift aud um den Altar herumgefitbrt. Die Hanzel erbebt

fic) in der Mitte einer Langsfeite. Das Geftith! 3wifchen Ranzel und Altar — wie fo

oft im Jé6. Sabrbundert — als Klappbanke eingerictet, die vor der Predigt um-

geflappt werden. Die Wusftattung Altar, KRanzel, VBeichtitible, Orgel bis zu den

Yiummerntafeln berab einbeitlids im Rofofoftil. Die fpigbogigen Senfter auffen in

rechbtedige Blenden gefaft.
Warienburg. Lvangelifce Pfarrfirhe St. Georgen, an Stelle etner mittel-

alterliden Gpitalfirde (1707 bis 1714). Die dreifciffige Salle ift mit zwet Gattel-

dachern eingededt, zwifchen denen im Weften der Turm auffteigt. Don der urfprimg-

lihen SGcdonbeit des gerdteten Bakiteinbaues zeugqt nod der Oftgiebel, wabrend die

Weftgiebel und der Turm [903 mit FZementmértel grau verpugt worden find. Kine 3u-

bdérerbitbne ift auf drei Geiten um den niedrigen Raum herumgeflbrt. Die Ranzel

aim mittleren Pfeiler der nordliden Langfeite. Das Geftithl swifchen Arar und

Kanzel auch bier 3um UmElappen eingericdtet. Geine warme Lebendigkeit verdanft

der Raum einmal den vielen Gruppen von Eingzelgeftihl und den Reften der ehemals

ungewdbnlicd reidhen Ausmalung. , €s muf ein farbiges Gefamtbild von unerborter

Pradht gewefen fein’ (Schmid). YVioh Thorns Altftadtifche evangelifde Rirde,
ein Pugbau aus den VWabren [754—56, ift ale dreifchiffige, rectekige Sallenfirdhe
mit fladhen Kreuzgewdlben erridtet. Durd niedvige Linbauten wird ein Wltarraum

gefcbaffen.
tn Schlefien ftellt die DfarrEirdhe von Suliusburg (1693) einen Anacdhronismus

dar, infofern als an die in baroden Sormen aufgefitbrte dretfdiffige Salle ein ein-

qezogener Chor angefigt ift. Die pradtvollen Solsfdnigereien der Ausftattung beben
das Snnere hod ber den Durdhfadnitt binaus.

2. Die rehtedige Saalfirddhe
Die rechtedige, auf drei oder vier Geiten von Lmporen umgebene Saalkirde

bebauptet zablenmafig den unbeftrittenen Dorrang. Sie tft in allen Zeiten das am

baufigften angewandte Gdcema des evangelifcden Rirhbaus. Ste empfabl fic durd

ibren unproblematifden, Feine Scwierigkeiten bietenden Charafter befonders fir

einfade Derbadltniffe, 3umal in der Yiotzeit nad dem dreiffigidbrigen Krieg. Sie

wer nidt nur mithelos aus der chorlofen einfdiffigen Hirde des Wittelalters ge-

wonnen worden. £s bedurfte nur eines SGdrittes, um aud von der eben bebandelten

dreifchiffiqen Salle aus 3u tbr 3u gelangen. Wan hatte nur die beiden Reiben der

Mittelftiinen an die Lmporen gurietreten 3u lafjfen und die Gaalfirde ftand fertig

da, bei der es nun Feinen Ginn mebr bat, von drei Sciffen 3u reden.
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Die Shloffapellen

Dem Typus der Saaltirche gebdren ausnabmslos die Sclofifapellen an, die

freilid fchon infolge ibrer geringen Abmeffungen im Gefamtbilde vollig zuructreten.

Das reformierte Bekenntnis bat nicht verbindert, dafs bdfifches Reprafentations-
bediirfnis alle Regifter baroder Deforationsfunft fpielen lief.

Ropenigd (1683—85), nach einem Entwurf von VWering, dem Scopfer der Berliner

Parodialtirdhe. Sie ift nicht ein Teil des Schloffes, fondern ftebt zwifchen Anbauten

dem Sclof gegenttber. Der Eleine Kuppelbau fadlieft im Often mit drei Geiten des

Achtees. Die Wande find gegliedert durd gepaarte Pilafter, deren Gddnbeit durd

feine Empore beeintradtigt wird. Auf reid entwideltem Arcditrav rubt die Faffet-

tierte Tonne. Uber dem Altartifad machtiq ausgebauct die Kanzelfufe. Gegenisber
der reiqvolle Aufbau der Orgelbishne. Wobltuend berithrt das Gebaltene der Wand-
bebandlung gegentiber dem fid fteigernden Prunk der Berliner und Charlotten-

burger SchlofFapellen.
Die Hapelle des Scliter-

Ihen Shlofbausin Berlin

wurde 1703 fertiqgeftellt?).
Die ausgefprodhene Recht-

eftsanlage wurde durd

Lofander im Weften geFirrzt
und diente 3ulent als Ba-

pitelfaal. Gie war ein 3weige-

fcdhofficer Predigtfaal auf
allen vier Seiten von Forin-

thifcben, 3um Teil gepaarten

SGédulen umgeben. Die Kan-

3zelwar ber dem nach refor-

mierter Weife als Tifd be-

bandelten Wear angebradt.
Swifhen den Eingangs-
tiiren die Furfirftlide Loge;
die reid Orapierte Orgel auf
einer Seitenempore. Der

wefentlidfte Saftor war das

Oberlidt, das der Saal durd
eine Fleine Kuppel erbielt.

1) Derbaut ift cine aus Ser

Seit ses Grofen Kurflirften
ftammende Rapelle im Saus
Ser Sersogin. 36, Ropenid (Brandenburg), SdlofFapelle
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37. Ropenid (Brandenburg), SchlofFapelle

Die Charlottenburger SGdlofFapelle, 1706, von Lofander, fdlieft fidh eng

an die Gdliterfde an: gleicfalls ein rechtediger mit Oberlicdht verfebener Gaal.

Die innere Ausftattung von beriskender Pradht. Die Kuppel wurde anlaflid der

durdgreifenden “Erneverung von Jolo erbdbt.
Die gleichzeitig mit dem Schloff [719 erridtete Gchwedter SchlofFapelle folgt

im wefentlicden der Berliner. Viur dafi die Orgel itber Altar und Hanzel angebradt

ift. Die Sarbengebung, fcdlidht weiff mit wenig Gold, von vornebmer Zurii€bealtung.
Die Sc+lofFapelle von Soppenrade (Kr. Ruppin), 1725, bat durd eine Reftau-

ration von 1899, die ein Tonnengewsdlbe itber den Gaal fpannte, das urfprimglide

Ausfeben verloren.
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38. Charlottenburg, ScdhlofFapelle

Langhausanlagen
Das flache Land ift befat mit einfadhen Gaalkirden, bei denen die Langsadfe dte

Sauptadfe bildet, mit dem Altar byw, Kanzelaltar als dielpuntt. Auf lange binaus

iberwiegt das Sachwerk. Sparlid find die maffiven Bauten, feten es Robbauten
aus Seld- oder Badftein, feien es Punbauten. Lin monumentaler Jug Fommt in das

Sacdwerk, wenn die Stander obne jede Querverbindung wie Pfeiler oder Gaulen

vom Sufboden bis 3um Dad surdgefithrt find).
;

1) 3. B. Rittgarten (Kr. Prenslau) 1710; Utbleffin (Aer. Konigsberg in Ser Warf) 17306.

4 Proteftantifcder Rirchenkau
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“In feltenen Sallen reidt es auf einen

Turm, der vielfad als gebdfdter Sols-
turm aufgefishrt wird, oft neben der

Rirdhe. Sonft ibernimmt ein befdeidener

Dachreiter die Funktion des Glodentra-

gens. Die WAltarfeite wird gerade oder

polygonal, vereinzelt balbrund, ge-

fcloffen. Die Deke ift entweder flad
oder als Solggewolbe ausgebildet. Der

Querfcdnitt wird gern in der Weife

bereichert, 94 man den Wittelraum

mit einem Solkzgewolbe iberfpannt im

Gegenfar 34 den fladhen Deen ther

den Lmporen. Der Linbau von &m-

poren ridtet fid) nad dem Bedirfnis.

Der Sochbarok siebt fie oft in mebr
oder weniger gefhwungenen Rurven.

Die ergiebigfte Quelle fir das Vabr-

bundert nad dem Oreifigiabrigen Arieg

iftS hlefien, Ander Spite ftebt dte Srie-

densEirdhe von Nauer, 1654—56, nach
einem Entwurf von A. von Gaebifd.
Lin riefiger Sachwerkbau. Trogs der pri-

mitiven Mittel obne Frage der hervorragendfte Saalbau iberbaupt. Der polygonale Oft-

abfbhluf fcafft eine Wifthe fir den Altar. Die Langesfeiten find von vier (urfprimnglid

nur zwei) tieferr Lmporen befest. 3wei gehdrten dem Adel, zwet den Innungen, Sm

Weften dreifad getiixmt die Orgelempore. Hleinere Cmporen feten wie Yiefter an

der Altarwand an. Mit untibertrefflider Wucht bringen diefe Lmporen den Rbythmus

der Maffen zum Ausdrud, die einft Gonntag fir Gonntag dieferr Raum fillten. Ls

wurden allein Sabre um Sabr 40—50000 Abendmableganger gexzablt! Die Rangel

ungiinftia in der Mitte einer Langsfeite. Die weitgefpannte Dede rubt auf leidt

gefhwungenen Konfolen, die die Tlufion des Gewoslbes erzeugqen. Die Vemalung

der Lmporenbriftungen wie der Dece ftrablt eine wobltuende Warme aus. Der

malerifd der Gudfeite vorgelegte Turm ftammt erft aus dem Anfang des 18. Sabr-

bunderts. Oben ttber der Wetterfabne prangt heute nod der OfterreichifcheDoppeladler.

Line eigentiimlide Schdpfung der Yiotzeit waren die fogenannten Grenztirden.

Sie werden in der Literatur, 3.3. auc in Debios Sandbud der Kunfidenfmealer,

dewobnlid 3ufammengeworfen mit den fogenannten Zufludtstirhen. ZJufludts-

firchen find jenfeits der fcblefifchen Grenzen liegende Airden dadurd geworden,

daF fie von Sclefiern befucdt wurden !). Die Wauern muften oft genug herausgerit

39, Uitbleffin, Hr. Konigsberg i. Wark

1) Anders (Gefcdidte ser evangelifhen Hirde Sdlefiens) sablt 95 ZufludtsFirden.



Die rechtedkige Saalkircde 51

40, Rriegheide (Sclefien), Lvangelifhe GrenzFirde

werden, um Raum fir die Waffen der Gafte 3u fchaffen. Grenzkircden find lediglidh

folhe Rirden, die nach den grofen Kirchenreduftionen von 165468 von Sdle-

fiern felbft jenfeits der Grenze auf fremdem Grund und Boden ervidtet wurden.

Line Ausnabme von der einfachen Saalform bildet Sdhlidtingsheim, das 1644

auf Ereuzformigem Grundriff erbaut wurde. Wan 34blt 24 Grenzfirden in der

Oberlaufig, in Brandenburg, Polen und innerhalb von Sdlefien im Gebiet des

alten bis dabin von der Ge-

Genreformation verfcdonten

Serzjogtums Lieqnig. Die

Diirftiqkeit der Serftellung
und ibre fpdatere UWberfliiffig-
Feit find die Urface, dafi fie
entweder ganz verfbwunden
Oder durch Yeubauten erferst
Worden find. Lrgreifend
fhildert ung die diurftigen

Derbdltniffe der , Sirtte Got-

tes“ im Furflirftlid) branden-

burgifhen Oderwalde bei

Trichersiq deren erfter Pre-
diger Zacharias Tertor in der $1. Rriegheise (Sclefien), Lvangelifce Grenszfirde

4*
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nod erbaltenen inwei-

bungspredigt, aus der eine

Probe die Stimmung ver-

mitteln mag, die itber diefen

Seugen einer fcweren und

dod grofien Vergangenheit

lieqt. Uber dem Sdilfoac der

mit einem boben Parden
und einem tiefen Graben 3um

Sdhure gegen Uberfalle um-

gebenen Hirche wolbten fid
zwei grofe Lichbaume, von

denen der eine mit feinem
Stamme fo bineingebaut
wear, af er 3ugleid) den

Pfeiler bildete, der die Kan-

zel tragt. Der Altar war aus

ungebobelten Fiefernen Bret-

tern ge3zimmert und mit Lrde

angefillt; an ihm war eine

Eleine fcbwarze Tafel anqe-

bradht, auf der unter einem

Rrewuze Sie Worte ftanden:

, ir predigen Sefum den

Gekreuzigten, befleifigen uns

zu baben den Glauben und

ein gutes Gewiffen.” Der

Prediger weiff, da diefe nicht von dauerbaftem Langboke, fondern nur von

weidhem Straudbolze und Robr erbaute ,Sitte Gottes” mebr einem Viebftalle

abulic& fiebt als einem Gotteshaufe: , Das ift uns darum defto troftlider”, fagt er,

, weil unfer Geliqmader im Diebftalle geboren ift.” — #in Unifum ftellt die Gren3-

Firdhe von Kriegheide dar, 1656. Die Gaalform erqab fic aus dem Banfen, in den

fie urfprimglid eingebaut gewefen ift. Da man die Maffe der Gottesdienftbefucder
nidt unterbringen Fonnte, nabm man den SBodenraum 3u Dilfe und fdnitt Zocer
in die Witte der Dee, Dammit die obere Gemeinde mithdren fonnte. Das grofe mittlere

Scheallod> wurde unterbaut mit einem dSurdhbrodenen Palmbaum, an dem ein

Kruzifir befeftigt war. 3wei Fleinere Scallocer find durd) Darftellungen der Sonne

und des Mondes verdedt. An den LEmporenbriftungen Szenen aus den Alten und

Yieuen Teftament, Die Stimmung febr anbeimelnd; nur die neue Orgel bringt einen

Miptlang binein.
Ganz wundervoll veranfdhaulidht Seidewilren, Kr. Trebnig (1695), und Wanoorf

(Altar von 1696) den Reihtum an melerifhen und an Gemitswerten, der den

P

,

42. Seidsewilren, Rr. Trebnig (Sdleften)
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fhlefifhen Sok. und Sac-
werffirdhen innewobnt. Das

Anbeimelnde ift in Feine

Worte au faffen. Was von

Ureltem deutfcdem Wald-

empfinden im Wenfden der

Gegenwart ftedt, wird

lebendig und fitblt fich 3wi-
Ihen diefen ganz aus dem

3013 des Waldes gefitgten
Wanden wie beimaetebrt in

ein Stik Urbeimat der

Seele.

Don den durd die Aran:

ftddter Konvention von 1707

den evangelifcen Scdlefiern
sUgeftandenen fechs Gnaden-

Firchen find zwei Saaltirden,
mit feitlicder Kanzelftellung:
Cefchen, das lange jenfeits
der fclefifchen Grenze lieqt,
Und Gagan, das die Eden

im Often und Weften ein

Wenig abfdraaqt, im ibrigen
aber febr verbaut tft.

Der Kupferftedher Werner,
ein Fatholifcber Sclefier, bat
auf mithevollen Reifen 1748 $3. Seidewilren, Kr. Trebnig (Scblefien)
bis 1752 die nach der preu-

Bifen Lroberung von I740 im erften Vubel der wiedergewonnenen Sreibeit er:

bauten friderizianifcen Betbaufer in Kupfer geftodhen. Lr hat es auf die anfebn-
lihe Zabl von 164 gebradht. Es bleibt ein nicht wieder gutzumadender Mangel,
def er lediglid Aufenanficdten bringt. Denn ein grofter Teil diefer Yiotbauten

ift langjt durd) neue maffive Bauten erfest. &s find mit weniaen Ausnabmen
durftige Sachwerkbauten, denen die Wot auf allen Balten und Brettern gefcbrie-
ben ftand. Oft genug nur eben Scuppen. Wn Sobenliebental (Kr. Sdhdsnan)
ift der BVetfaal — mit reizvollen Rofofoformen und mit KRangzelaltar — in die Wirt-

Ihaftsgebaude des Gutes einacbaut: ber dem Pferdeftall, unter dem Seuboden!
Aber mit welder Liebe ift in diefen wie die Pilze aus der Erde fchiefenden Yiotkircdhen
Sepredigt, gebetet und gefungen worden! Das gibt ibnen eine Weibe, wie fte
Mander fioken Marmorfirdhe vdllig abgebt. Wad Werner find die friderizianifden
Sethaufer mit etwa swanzig WAusnabmen eine oder mebraefcdoffiqe rechtediaqe
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44, Warndorf, Rr. Kreusburg (Scbleften)

Saalkirdhen, haufig mit iberbobtem Wittelraum (nad dem VDorbild der Sauerfcen
Sriedenstirdhe). Stidproben ergeben, dafs die feitlide Hanzelftellung durchaus die

vorberrfdende ift, ein Anadhronismus, wenn man etwa von Brandenburg her-

45, Mandorf, Kr. Kreusburg (Sadlefien)

fommt. Die HRanzel ift oft

genug 3wifdhen die Emporen
geradezu eingepreft, dann

wieder fret in den Raum

hineingeftellt. Wud die bei-

geflrgten FEnappen YiTotizen
Werners enthalten nichts
tber die innere °Anordnung.
Wit einer einzigen WAus-

nebme. In Wederau (Kr.

Solkenhain) ftief er auf eine

von dem bis dabin Ge-

febenen fo abweichende An-

ordnung, 94 er den Lefer
an feinem Srlebnis  teil-

nebmen laft: , Was den Bau

des Bethaufes anbelanagte,



Die rechtedigqe Gaalkirde 55

bat der Serr Graf felbft
angegeben und find die

Sik ganz gradatim in der

Runde gebaut, afi eine

immer bober als die andere

fommt.” Das ift alfo das

Wiotiv des ampbitheatrali-
fhen Aufbaus, das erft im

20. Sebrbundert frudtbar
Geworden ift.

Der hervorragendfte fcdle-
fifhe Gaalbau aus den

néedhjten Vabrzebnten

—

ift
der Veubau der Glogauer

StiedensFirdye (1764—73),

ned einem sEntwurf des

élteren Langhans. Die

46, VWeeumartt (Scleften)

Pyramiden auf den Tirmen find erft 1796/97 aufaefent worden an Stelle baroder

Sauben. Die im Inneren dreigefcdoffige Anlage ift aufien 3weigefchoffia gebalten.
In hartem Rechte find die doppelten Emporen um den von einem fladhen Gewslbe

iberjpannten Raum bherumgefithrt; die binter dem madtigen Kanzelaltar lieqenden
Lmporen ganz gewifs nicht 3wedmafpig. Die Pilafter an der Vorderfeite der Pfeiler

47. Draufnig, Kr. Wilit(d (Sdleficn)

find ununterbroden durd die drei Ge-

fdhofje durdgefitbrt, Yiur 3u fptirbar
beeintradtigt das Jopfige den Gefamt-
eindrud,

Oftpreufiens Beitrag beftreitet
Asniaqsberg, das in feiner Bedeutung
fiir den proteftantifden HAirdhbau bis-

lang nicht gewirdiqt worden ijt, &s

rangiert unmittelbar binter Berlin. Die

Vieurofigdrter Kirche wird 1644—47

als redhtediger finfiocdiger Gaal von

ungewobnlidher Breite aufgefitbrt.
Reine Stie verftellt die grofiartige,
warm getonte Salle. Lin Riefendeken-
gemdlde fcmirkt die im fladhen Bogen

gefpannte Soldede. Eine Jubdrer-
bitbne umaiebt den Raum auf ret

Seiten, in der Witte einer Zangsfeite
fiir die Kanzel unterbrodhen. Die fpits-
bogigen Senfter nach Koniaqsberger
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49, Glogau (Schleften), GarnifonFirde 50. Réonigsherg (Oftpreufen), Sadbeimer
Rirdhe
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SJ, Ronigsberg (Oftpreupen), Lobenidt’ (cde Kirche
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Sraud aufien vedtediq eingefaft.
,bder Rirdhturm gebdrt 3u den voll-

Fommenften und fcddonften Zofungen in

Asnigqsberg” (Anton Ullvic).

a Die Adbenidtfdhe Hirde (1768—76)
rr ift ein weitrdumiger rechtediger Gaal

mit flacher Deke. Kine Empore laut

aud um den War berum. Die WAus-

ftattung im Rofofoftil.
Der Vieubau der Gakheimer Hirde

(1769—7I) 3eigt den MWittelraum mit

Rorbbogen eingedekt und doppelte

“Emporen, ie von jonifhen Gaulen

getragen werden.

Aus Weklenburg verdient genannt

3u Werden Grof-DaberFow (im Stre-

linfchen) wegen der ganz reizvollen

MAusgeftaltung des Wtarraums (erbaut
1725). Acftlid), wie der HKanzelaltar
von den Logen eingefaft wird, obne

a eee

«=

(od) «von ibnen berithrt 30 werden.

$2, SHewtivelin, Stasikicde
Die beiden meclenburgifhen Gaal-

Firhen von Rang fteben didt benacd-
bart, Wtftrelis, 1724—30, auf den Sundamenten eines mittelalterliden Baues.

“Lin langgeftreéter Sacdhwerkbau von eindridlider Raumwirfung mit ein-

gezogenem Chor im halben Adtek. Urfpringlid Ranzelaltar, Erft 1870 wurde

die Hanzel feitlid) geftellt. Der Wittelraum wird von einem in Solz Fonftruterten
Spiedelgewolbe abgefdhloffen, deffen VDolute fo Fraftiq ausqebildet ift, daff der

Lindrue eines Tonnen-

gewolbes entftebt. ber
den Lmyporen flache Deken.

Webrfadhe Reftaurationen
baben das Aufiere febr
verandert, Der Turm ift
[798 meaffiv ummantelt

worden. — Auf der Grenze

zum Rlaffizismus ftebt die

Stadtkirdhe von Vieuftrelit,
I768—78.  3weigefdhoffiae
LKmporen find als Jubdrer-
bibnen in den Gaal

bineingeftellt. Urfprimnglid 53. Grof-Daberfow (Medlenburg)
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MitarFanzel und Orgel tbereinander

an der dftlidben SGchmalfeite. LErft
1856 ift die HKanzel neben den UAltar

Gefernt worden. Der in der Witte der

fudliden Langsfeite aufragende vier-

gefchoffige Elaffiziftifhe Turm ijt von

1828 (nach Ratfdhlagen Sdinkels) und

fiiqt fidh in feiner gegenfasliden

Stellung 3um Langbau pradtvoll dem

Sau ein.

Die Sobannesfirhe in Liffa
(Pofen), die Pfarrkirche der ebe-

meéligen Gemeinde der bdbmifden
SBrider, von I1752—54, ift ein ein-

(hiffiger Baditeinbau, im Often finf-

feitig gefcdloffen mit békkernemTonnen-

Gewolbe. WAufen mit abgetreppten
Strebepfeilern beferst.

Aus der Proving Brandenburg
Fann nur einiges Erwabnung finden,
was aus dem Rabmen des allgemein
Ubliden bergustritt. Beutnig (Kr.
Rroffen), unter teilweifer Benugung 54. Weuftrelig, Stadttirde
des «Glteren abgebrannten Gottes-

baufes 1750 erbaut, fallt auf durd feinen trapezformigen Grundrif. Der Altar

ift vor die breitere der beiden Schmalfeiten geftellt, Geitlid) davon die Kanzel.
Das Innere dadurd intereffant, daf8 durdgebende runde Baro€pfeiler abwedfeln
mit balbgefhoffigen Sdulen. — Am Ausgang unferes Abfdiittes ftebt WAt-Wuftrow
(Ar. Ronigsberg), 1789. Sier ift das Rechte 3u einem anndbernd quadratifcden
Saal sufammengezogen, an drei Seiten von Lmporen umgeben. Am Altar, den

LKmporen, am Gefttbl gefcdnigte und vergoldete Ornamente des Rokofoftils. Die

einige Sabrzebnte fpdter erfolgende Ausmealung der Bretterdede bedient fic
antififierender Sormen. — Don gleidhfalls quadratifhem Grundriff Klein Bebnigs
(Weftiternberg), ein Fletner fcdlidter Pugbau von 1779 mit vier runden Solzfaulen
im Snnern. — In diebingen (Weftiternberg), 1785/86, ift tas Geftibl unter Verzict
auf den MWiittelgang3u einem Blog zufammengefdlofjen.

Auerhausanlagen
“s ift ale seichen guten Inftinktes 3u buden, da der Querbausgedanfe, mit

Ausnabme von Berlin und Potsdam, fo geringen Anklang gefunden bat. Sdon
die akuftifchen Gefese find gegen ibn. Das Geftibl unmittelbar rechts und links vom
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Kanzelaltar fallt aus dem Schallwinkel beraus. Aber aud tiefere feelifche Wadte
webren fid gegen das Querbaus. Wird die Queradfe zur Sauptacdfe, prallt der

Lintretende unmittelbar auf die gegenitberliegende Altarwand auf. Durch die Enge
des Raumes wird der Gorttesdienftteilnebmer eingefdnirt. Auf die Geele, die aus

der Linge des Wrodifden in die Weite des Lwigen fid ftredt, leqt fic) die Enge der

Wauern ale neuer Druk!).
Die grofen OQuerbausanlagen von Serlin und Potsdam werden im lokalen

Zufammenbang vorgefithrt
(S. 113). Sirftenwalde (Kr.
Lebus) ftellt feinen HRanzel-
altar von J754 in die Quer-

acbfe der dreifciffigen Sallen-

Firhe unter Beibehaltung
des

=

Renaiffancealtars im

Chor.
Jn Weftpreufien begeq-

net das Bethaus von Dakau

(Ar. Rofenberg) mit £&m-

poren auf drei Seiten, 1753
bis 1755.

Die Kreuztirde in Pofen,
1777—86. Anfprudslos der

Aufenbau: ein Rechtek von

40 m 3u 20m. Das Tnnere

um fo ttberrafdhender durd
die Grofe feiner Wirkung.
In das Rechtek find die

Lmporen im Oval eingezeid-
net. Uber dem dadurch ent-

ftebenden elliptifcden Wittel-

raum wodlbt fid die auf

adht Pfeilern auffinende, vom

HangewerE des Dadftubls
gebaltene flache Solzfuppel.
An der ftliden Lanagfeite

der Altar, daritber die Orgel, feitlid die Kanzel. Das Gegengewidt zur Kanzel bildet

ein Lpitaph. Der Altar im Barogftil (Ser Auffan mit der Brisftung der Orgelempore
sufammengefchweift); der Orgelprofpeft im Rofoko; die Kanzel im Ubergang 3um

Alaffizismus. An einer Schmalfeite die Tribiine fir die Sanger, mit Webenorgel.

55. Dofen, RreusFirde

') Das Obenjftebende aud gegen L. Chr. Sturm, Ser die nad ser Queradfe entwidelte

Saalfirdhe als die fir den proteftantifhen Rirhbau geeignetite form empfieblt. Die Gefdhidte
bat Seutlid genug ibr Urteil gefproden.
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Die Sinplane find in fonzentrifdhen Reihen angelegt, frither freisrund, jent elliptifd.
Doppelte Emporen um3ieben den Raum, die obere jegt um 4m zuridqenommen,
Dor dev Mitte der weftliden Zangfeite in der Sauptacfe erbebt fich der zweigefchoffige
Turm. £s Fann Fein Jweifel fein, daf die Anlage mit Erfolg das Weal einer Predigt-
und Gemeindefirdhe 3u verwirkliden ftrebt.

Sohlefien. Waldau (Hr. Sunglau), auf das Wittelalter 3uris€gebend, 1786 new

ausgebaut. Auf allen vier Seiten Lmporen, die beiderfeits des Kanzelaltars gbbrechen.
Dem Typ der Querhausanlage gebdren die Vetfale der Brivderqemeinde an,

die Langs- und Queradfe in ein glilides Verbdltnis 3u bringen verfteben. Kin

folder Betfaal erfceint
leicht Fabl und nitchtern und

leer. Und dod) — die WAb-

wefenbeit alles deffen, was

den Sinnen fdmeicelt,
wirkt eigentitmlid fafral,
wes die dem FElaffiziftifden
Sdeal buldigenden Genera-

tionen jener Zeit ftarf emp-

funden baben mifjen. Cbri-
ftiaen Gottlieb Sroberger

Zitiert in feinem 1796 er-

fcdhienenen Bud: Briefe
tber Serrnbut und die evan-

GelifcheBrisdergemeinde den

Brief eines Berliner Hapell- 56. Gnadenberg (Scdlefien), Betfaal ser Briisergemeinde

Meifters: , Die edelfte Gim-

plizitat des Gebdudes ... flofite mir eine gewiffe andadtige Lmpfindung ein,
die ih in unfern gewdbnliden Kirdhen nod nie empfunden babe".') Als befon-
ders fehdones Beifpiel der Raumegeftaltung bringen wir Gnadenberg (Gdlefien) aus

dem Vabre J78J (der alte Gaal war von 1743). In dem finfjodigen Gaal Fragen
in den Len der Finganagsfeite zwei Betftuben vor, die durdh einen Balfon mit-

einander verbunden find. Die einzige Konzeffion an das afthetifdhe Lmpfinden ift
eine umlaufende Soblkeble.

3. Der Kanzelaltar

Das einfcneidendfte Ereignis in der gefdhidtliden Entwidlung der Saalkirdhe ift
die zentrale Anordnung der Rangel ber dem Altar, fei es, 04f} die Kanjel mit dem

Altar 3u einer unldsliden Linheit verfdmoken, fei es, daff fie in reformierter

1) Bet Wolf Marr, Gaalfirce Ser Srildsergemeinde, S. 43.
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Weife ifoliert isber dem Altartifd angebradt wird. Der Hiirze balber brauchen wir

den Ausdrud , Kanzelaltar” aud in den Fallen, wo Rangel und Altar unverbunden

geblieben find. Das 3eitlicdheAuftreten des Kanzelaltars ift verfcdieden. Der medlen-

burgifdhen Dorldufer von Rofto€ (1616) und Widllenbe# (1623) ift im vorigen
Abfahnitt gedadt worden. In Brandenburg wird der Kanzelaltar im Ausgang des

17. Sabrbunderts berrfdhend. In Gclefien bleibt die feitlide Gtellung der KRanzel
bis in die Witte des 18. Nabrbunderts durdhaus die Regel. Pofen fcheut nod in der

sweiten Halfte des 18. Vabrbunderts davor zur, den Altar ourd die Kanzel 3u

beeintradtigen. Erft nad der Witte des 18. Nabrbunderts Fommt der HKanzelaltar
su faft uneingefcdrantter Serrfchaft und bebauptet den Dorrang ein Sabrbundert
lang bis in die Witte des Jo. Nabrbunderts.

3weifellos ift dag Wuftreten des Hanzelaltars Eultifd bedingt. Und zwar von zwei
Seiten her. Der Gottesdienft wurde immer ausfdhliechlider auf die Predigt zugefdnit-
ten, Die Predigt trodnete zum Lebrvortrag ein. Die Kirde wurde Vortragsfaal.
Viaturgemafs rite die Ranzel als Ort der Predigt in das Zentrum. Yun erft wurde

anderetfeits durd diefe Zofung der Zufammenfdhluf der Gemeinde ein reibungs- und

lidenlofer. Aber ebenfo deutlid ift, daff die in der Feit liegende barode Kinheits-
tenden3 die Fultifche Sorderung beginftigt bat. Die Sigplage im Rien der feitlid
geftellten Kanzel fowie diejenigen im Raum ywifdhen Kanzel und Altar waren fur
die Predigthdrer febr ungiinftig. Don jedem Gigplan aus durdhfdnitt eine doppelte
Blikbabn den Raum, die eine 3um Altar, die andere zur Rangel. Diefe Doppeladfig-
Feit brachte eine Unrube in den Raum. Das Auge glitt abwedfelnd vom Altar zur

Rangel und umgeFebrt. Ls fudte den einen Punt, in dem es zur Rube Fame. Die

Rangel gebordhte dem Drangen des Auges und lief fic ibren Plag anweifen ther dem

Altar, Der Durft nad Linbeit war geftillt. Die vom HKanjelaltar beberrfdhte Gaal

Firche bradte den Gedanken des Predigqtgottesdienftes 3u FriftallElarer Darftellung.
Dearan dndert nichts die Tatfache, daff wir Seutigen die Schattenfeiten des Kanzel-
altars ftarfer empfinden. Die Zofung wurde als fo durdfdlagend empfunden, daf
fie auc in ungezablten mittelalterliden Hirchen zur Durdhfitbrung fam.

Suv die Anlage der Emporen ergaben fic die folgenden Widgliceiten:
J. Wan fitbrt fie in Sortfegung der Tradition des 16. Nabrbunderts auf drei

Seiten auf.
2. Wan firbrt fie aud um den Altar berum und nimmt dabei die Ungunft der Sit-

plage binter dem Hanzelaltar in Rauf. Ungezahlte Wale ift diefes Gdema ge-

bradht worden (nambefte Beifpiele: die Gommerfelder Yiifolaifirde, 1757—SI, die

Glogauer Sriedensfirde, 1764—73, Yleuftrelits, 1768—78). Die Sarte des Rechteks
wird gern durd) Abfdhragung oder Abrundung der Eden gemildert oder dsadurch,
Gf die BSrUftung in gefhwungenen Linien gefitbrt wird. Die PfarrFirdhe von Gum-

binnen, 1725, ein langgeftredter Saal, der im Often dreifeitig gefcloffen ift, fragt
die Lmporen im Often und Weften ab, fo das Rechte ins Jentrale iberleitend.

3. Wan bridt die Emporen in groferer oder geringerer Entfernung von dem Kanzel-
altar ab und fcdafft damit einen ideellen Wltarraum. Das Funftlerifdh RKeizvolle



Die Freuszformige Anlage 63

57. Breslau, SchlofFirdhe

gegentsber der Lofung von Vir. 2 fpringt in die Augen (Beifpiele: Potsdam, Seiliq-
geift, 1718, Sattin [Prenzlau], 1743, WirfdhFowin [Sdlefien], 1769).

$. Wan 3eichnet die Emporen als Oval in das Rechte ein, in den entftebenden
3wideln die Aufgdnge unterbringend, Bedeutfamftes Beifpiel die reformierte Sof-
fire in Breslau (1750)1). He ift diejenige Lofung, die Langhans in feinen
flaffaiftifhen Hirhbauten aufgegriffen bat. Wun braudt das Oval nur nod
das umfaffende Redhtek aufzufaugen — und ein never Typ, die reine Ovalfirdhe,
ift gewonnen ’).

4. Die freuzformigeAnlage
Leonbard Chrijtoph Sturm, der von [7JJ—Jo Medlenburgifdher Oberbaudirettor

war, bemerft in feinem Bud ,, Arcitettonifche Bedenfen von proteftantifder Eleiner

Kirdhenfigur und -einrvidtung” (Samburg 1712), aff der Freuzformige Grunodvif
/ von langer Zeit ber unter den Proteftanten fonderlid der lutherifcen HKirdhenfogar

*) Kurt Vimler fcdreibt den Lntwurf sem alteren Job. Boumann 3u (Weuflaffifhe Bau-

fhule in Sclefien, Seft 2, S. 15).
*) Uber die fransdfifche SerFunft Ses ovalen Saales f. Sans Rofe, Spatbarod, 1922, S. 168.
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58. Sbweidsnig, FriesensFirdhe

beliebt fei, da} id) ganz furdtfam bin, nad der Wabrbeit davon 3u urteilen”. Go

wenig 3ablenmafig die Kreuzkircdhen mit den Gaalfirdhen Ffonfurrieren Fonnen, fo
gewiff bat Sturm fir den Often ridctigq beobadtet, daf der Proteftantismus in

dtefem 3weiten WAbfdnitt fir feine monumentalen Bauten den Freuzformigen
Grunodviff bevorzugt bat. Dafiw ift aud charafteriftifh, daff man in einer

ganzen Reibe von Hirdhen durch Einbau eines Querarmes das Kreuz bergeftellt

BSS Wa AR RS

Sen
satel
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59, Sdhweidnig (Sdleften), Friesensfirde
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bat). Diefe Dorliebe entfpringt aber einer ganz anderen Tenden3, als fie den Fatho-
lifchen Kreugzkircden des Wittelalters und des Saro€ zugqrundeliegt. Der Katholizismus
liebt die Kreuzform um ibrer fymbolifcen Werte willen oder um Raum fir Yeben-

altare 3u gewinnen; immer denft er feine Hirdhe als Prozeffionstirde und fdbneidetfie
zu auf den Dienft des Allerbeiligften. Der Proteftantismus greift die Kreuzform 3u ganz

anderem 3wede auf. Lr will die Predigt- und Gemeindefirdhe. Lr wable die Kreu3-
form, weil fie geftattet, auf befcranfteftem Raum Waffen um den Prediger 3u fcaren,

60. Shweidnig (Sdhlefien), FriedensFirde

und weil fie am ausgiebigftem den Sunger nad Emporen ftillt. Die zentrale Tenden3
nébert aud die langgefiredten Hreuztirhen in vielen Sallen irgendwie dem qriedhifcen
Kreuz mit ungefabr gleich langen Gcenfleln. Oft genug ift der Bau auf dem reinen

ariechifhen Kreuz erricdtet. Der Sauptatszent liegt in den KRircen mit feitlider Kanzel-
ftellung nicht auf dem Altar, fondern auf der Rangel. Der Altar fchwindet den in den

feitlichen Rreuzesarmen Untergebradten mebr oder weniger aus dem BGeficdhtsfelde.

*) Beifpicle in Brandenburg: Croffen, Warienfirde (1708), Leiffow (Kr. Weftfternbers) ;
in Dommern: Platbe, Rr. Regenwalde (1730); in Oftpreufen: Ungerburg (1729); in Sclefien:
Grofburg und Sarpersdorf; in Berlin: Gertraudsenkirde,

5 Proteftantifher BRirdhenbau
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Ganz anders die Kanzel! Gie ftebt im MWittelraum, in der VDierung, an einer der beiden

einfpringenden Eden, die dem Altar benadhbart find. Sier ragt fie auf, bier fpringt
fie vor, umbrandet von den Menfcenfirdmen 3u ibren Sifen, um fie berum und

ber ibr. Die Rangel ift zur Raumbeberrfcherin geworden, wie fie in der qanzen Ge-

fdhichte der Firchliden Architektur einzig daftebt. Wenn wir’s nidt aus anderen Quellen

61, Shweidnig (Sdleften), Friesensfirdhe, Blid in sie Lmporen

wuften — allein diefe Hanzelftellung ift ein gewaltiges Jeuqnis fir den Predigthunger
und fir die Wiadt der Predigt in jener seit. Wan wandere auf einer beliebigen sethnung
des Freuzformigen Grunodriffes mit dem Auge die innere, die LEmporen bezeichnende
Linie entlang und fpitre in der Art, wie fie im gefcloffenen Suge Kangzel und Altar

in fic einfclieft, die Snbrunft, mit der die Geele das Gottlide umfafit, es ganz in

fic bineinziebend. Die ganze Gemeinde ift der vor Gott ftebende Priefter geworden!
Die bedeutende Rolle, welche der Freuzformige Grunodriff in der zweiten Salfte des

I7. und der erften Sdlfte des [8. Vabrbunderts fpielt, gebdort 34 den Uberrafungen
der Baugefcdhidte nad den Eummerliden Proben aus der VorFrieqszeit.
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Die reichfte Ausbeute liefert Sdhlefien. Den Reigen erdffnet die nod gegen WAus-

gang des Rrieges 1645 gebaute Grenzfirhe von Sdhlidtingsheim (Ar. Srauftadt).
Lin Sachwerkbau, deffen Kreuzarme finffeitiq gefcdlofjen find. Die Ranzel ftebt am

norddéftlidhenDierungspfeiler. Shr gegenitber find im Schiff und in den Rrevzarmen

Lmporen angeleqt, die jedod, um einen groferen Mittelraum 3u fcdaffen, die Arew3-

arme nidt ganz ausfillen. Das fonft anfprudslofe Snnere wet lebendiges Sntereffe

62, Shweisnig (Sdlefien), Friesensfirde

durd die alte Ausftattung mit Bildern, Epitaphien u.a. — Whr zur Geite ftebt die

bemerfenswerte, weitrdumige Hirde von Roftersdorf (Kr. Steinau) 1654. Dor allem

durch ibre Ausmealung von wobnlid-trauliher Stimmung. Die Emporen dffnen

fid nab dem Schiff teils gradlinig, tetls rundbogig. Line Lmpore legt fic) binter
den Altar. Don der Deke bangen Rundbilder berab, die den Raum in gefcikter Weife
aufteilen. — Gleichfalls in Sachwerk Miblatfhig (Ar. Gls, zweite Zalfte des 17. Vabr-
bunderts). Uber der Dierung ein Kuppelgewoslbe, iber den vier Kreuzarmen Tonnen.

Wie die Sauerfche Sriedensfirdhe die reprafentativfte Gaalfircdhe darftellt, fo die

Shweidniger Sriedenslir dhe die grofartigte Sdopfung unter den Kreustirden.
5*
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63. Sirfdberg (Sdlefien), Gnadenfirdhe

Sie ift erbaut 1657—59, nad einem Ent-

wurf von WAlbreht von Geaebifd, von

fchlefifchen simmerleuten. Sm Grunodriff
dominiert durchaus die Weftoftridtung.
Die Durdhfdhneidung des Lanagsfdbiffes
ourd) das OQuerfcdiff, die vielen WAn-

bauten, die im Laufe der Sabre notig
wurden, bringen fon im Huferen den

meélerifhen Charakter zum Ausdrud,
den das Innere in nod boberem Grade

entwidelt. Die Deke rubt, wie in Sauer,
auf dreiedigen Konfolen, die durd die

VMufion des Gewsdlbes eine fakrale
Raumftinmung erweden, Eine Orgel
ber dem Altar. Uberrafcend ift dte

Weifterfcbaft, mit welder der einface,
aus Balfen und Brettern gefirgte Bau

in ein meélerifchesSellduntel — gebeim-
nisvoll und unergrimdlid — getaudt

ift, Sas unmittelbar an den grofen
Weifter der Selldunfelmealeret, Rem-

brandt, evinnert. Die Gleidzeitigkeit ift nicht 3ufdllig. ,Das Gotteshaus ftebt in

feiner architeftonifcdhen und mealerifhen ELinwirkung einziq 94. He ift ein WAFFord

von feingetontem Gold und Sarben,
ein Spiel von Lidt und Schatten in

diefer malerifch empfundenen Arcbitek-

tur, in den pradtvoll gefcdbninten Orna-

menten, die das Auge bis in den legten
Winkel binein feffelt” (fo der Wealer

Sofeph Zangner). Die vor- und 3urirk-
tretenden Emporen und Logen find aud

foziologifh von bodhftem Tntereffe. Ste

gebdren den verfciedenen Standen und

Ziinften, die aud) im Gottesdienft ibre

Sefonderheit bebaupten. Die Hanzel von

1729 und der Mtar von I752 in auf-

wandigem Sodbbaro€ ftéren empfindlid
die vornebme Stille, mit der fid> die

LEmporenanlagen zuri€balten.

64, Warmbrunn (Sadlefien)
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Line 3ufammengebdrige Gruppe bilden die durch die WAltranftddter Honvention von

I7O7 den evangelifhen Sdlefiern zugeftandenen Gnadenlirdhen: Von den feds

find vier Freu3zformige Anlagen. Wie die Sriedensfircden lieqen fie mit den zugebdrigen

Pfarr- und Sdulbdaufern im Saufermeer als ftille beilige Dufeln. Wilithch ift etn fchwer-

falliger Sachwerfbau, deffen

Dah und CTurmbaube von

1788 3u 1789 ftammen, —

Sreyftadt, maffiv, fcdlieft
wie Wilitfdh den Raum mit

einer dSurdgebenden fladen
Dede ab. — Landeshut liegt
melerifd> an einem °Abhbang.

Wiaffiv gebaut im Gegenfar
zu dem Sachwerk der Scdul-
und «6pfarrbaufer. Das

Innere von  bedeutender

Wirkung dadurd, safe fic
tiber der Dierung eine Slach-
Fuppel, ber den Areuzarmen
Tonnen wolben. Sm Gegen-
fats zu den anderen Gnaden-

Fircdbenleben fidy die als 3u-

borerbtbnen in den Raum

geftellten Emporen in mad-

tigem baroden Schwunge
aus, der pradtvoll mit den

Gewslben zufammentlingt.
— Wie eine Asnigin thront
unter den Schweftern die

Sirfbhberger Gnadenfirde
(von Wiartin Sranze aus

Reval, in Anlebnung an das

Dorbild der Ratharinen-
Firdhe in Stokbolm, I709

bis I7I8). Lin griechifces
Kreuz, deffen Opifliigel nady-

65. Sirfhberg (Scblefien), Gnadsenkirde

traglidh fir den WAltarraum und die Gakriftet verlangert worden find. Die Gefdlofjen-
beit des WAufbaus erinnert an die Dresdner SrauenFirhe. In die inneren Een der

Kreuzarme find vorfpringende Een mit den Treppenhaufern gelegt. Das ergibt eine

reiche Gliederung. Der zentrale Kuppelturm mit dreigefchoffiger Zaterne wird begleitet
von vier Eturmaden. Pradtvoll nordifch fteigt in immer neuen Anlaufen das Dac-
werk an, um fic) mit dem Kreuz ther dem CurmEnopf im Atber 3u verlieren.
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67. Streblen (Sclefien), Widhaclisirde
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68. Schmiedebergs(Scbleften)

Criumpbal prdfentiert fich das Dnnere. Reidfte VSemalung der Dekengewdlbe. Wan

ift erftaunt tber die Runjtfreudigkeit diefes Proteftantismus, der doc unter dem

fchwerjten Drude ftand. Wit Flingender Pract fteigt das Orgelwerk uber dem Altar

auf. Die ganze WAltarfeite ein Meifterwerk des Barok. Die Rangel ftebt abnlich wie

in Scdhweidnig an einer vorfpringenden Ede des Altarraums. Der Gcalldeel fadwebt
in der Luft, als fet in ihm das gefprodene Wort verEdrpert und verewigtr. —

Der Fortfdritt von Sdhweidnig 3u sirfcdhberg und Landeshut fpringt in die Augen.
Lr liegt fchon im Wiaterial. %n Stelle des Sacwerks ift der Maffivbau getreten.
An Stelle der flachen Golzoeke VDierungstuppel und Tonnengewdlbe. Sm Grunodrifi
fiegt die 3entrale Planung tber die Langsridtung. Zandeshut und das urfprimnalicde
Sitfcdberg haben das griechifche Kreuz 3um Grunodriff. Weiter macht Gimther Grund-

mann feinfinnig auf die vdllig andere Art der Raumgeftaltung aufmerkfam, in der

die Derfchiedenartigkeit des Renaiffance- und Barokempfindens zutage tritt. Der

Raum der Sriedenstirhe von Sdhweidnig ift etwas vollftommen Klares und Saf:
bares. Die Gelenfe der einzelnen Kreuzarme treten unverbillt beraus. Anders in

Sitfhberg und Landeshut. Sier find die Gelenfe verwifcht, die Stiinen verftedt und

iberfabnitten. — Das Verbaltnis der Lmporen zum Gefamtraum ift uma@ekebrt.
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69, Freiburg (Sodlefien), Lvangelifhe Kirche

In Schweidnig erweitern fie den Snnenraum, in Sirfcberg und Landesbut engen

fie ibn ein.

Dem Vorbild der grofen Freuzformigen Anlagen folgen in SGclefien eine Reihe
Fleinerer Bauten. 1725 Salbau (im Often und Weften nad drei Geiten des Adhteds
gefdloffen). Don den um die Witte des Sabrbunderts erbauten friderizianifdhen
DSethaufern zablen 18 3u diefer Gattung; darunter das pradtvolle von Sdmiede-
berg (1745), deffen Rreuzarme nur wenig bervortreten und das durd) Abfdhragung der

inneren “Len fpiirvbar den Freuzformigen Grundriff dem Jentralen anndbert. Auf
der turmlofen Saffade mit ibrer Betonung des Sorizgontalen liegt ein Sauch des

Sidens. Die fpdter hinzugefirgten Scul- und Pfarrbaufer links und rechts fcdliefen
fic) mit der Rirche 3u einer reizvollen Gruppe zufammen. — Line ganzlich ifolierte
Stellung nimmt der barode Weubau der Wichaelistirdhe in Streblen ein, um 1750.

Stier hat das Vorbild der baroden KreuzFirdhen des Katholizismus das Konzept
verriidt. Die Emporen find vollig duferlid und unzwedmafig dem Bau angebanat.
Die Rangel liegt nidt an einer dem Altar benadhbarten LKde der Vierung, fondern,
vom Altar gefeben, jenfeits der Dierung. — Linen Secbritt ber Schmiedeberg binaus
bedeutet Warmbrunn (1774—77). Der Grunodrifs lait die Kreuzarme nod ftarfer
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TO, Liffa (Dofen), RreusFirdhe 71. Liffa (Pofen), RreusFirde

suridtreten und die Emporen foliefen fic faft zur LEllipfe zufammen. Die Kanzel

bebauptet aud bier ibre feitlide Stellung. Es bedarf nur nod eines Ruces und die

lenten fhwaden Refte der Hreuzform fallen ab. — Die feitlidhe Kanzelftellung ift

aufgeaeben in der unmittelbar an Warmbrunn anfodliefenden Sretburger Hirde
1776—79. Yiur wenig merflid treten die KRreuzarme bervor, Lin Ranzelaltar in

tiberladenem Barok beberrfat den Raum.

Dasfelbe lente Stadium der Entwidlung vertritt die Kreuzkirdhe in Liffa, der

fitbrende proteftantifdbe Birdhbau der Proving Pofen. Whre Baugefcdidte ziebt fic

durd das ganze 18. Sabrbundert bindurdy, feitdem die alte SadbwerkEFirde 1707 3erftort
worden war. Die endgiltige Linweibung erfolate [805. Kin unverpunter Sadfteinbau
ber lateinifcdhem Kreuz mit nur wenig bervortretenden Querarmen. Das Innere von

bedeutender Wirkung (44 m lang, 24 m breit). Line ideale proteftantifche Predigt- und

Gemeindefircdhe. Die das Gewdlbe tragenden Pfeiler bilden einen elliptifcdhen Wittel-

raum. Der Altar in einer Viifce, die von Lmporen freigelaffen ift. Die Kanzel be-

bauptet ibre feitlide Stellung an einem dem Altar benadbarten Pfeiler. Der Zu-

fammenfhluf der Gemeinde um Altar und Kanzel, der dod) durch die Langsridtung
des Grundvifjes ein ftarkes Moment der Spannung enthalt, der freie licbte Mittelraum

machen die Kreuztirche 3 einer Gipfelleiftung des proteftantifcden Rirdhbaus, die wobl
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in die nadhfte Vlachbarfdaft der Dresdener KreuzFirde und der Samburger Micaels-
Firche geftellt werden darf, wie ja aud im Grunodrifs die AbnlihFeit unverFennbar ift.

Reifen (Kr. Liffa) lief fic 1784 eine vertleinerte Wadbilsung der Liffacr RreusFirdhe bauen.

Kreuzformigen Grunsvrifs seigten aud die alte Fachwerkfirdhe von Bojanowo und ser Pugbau in
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72. Buc, bet Berlin (Kr. Wiedserbarnim)

Vreutomifdel von 1779 3u 1780,

Leptere mit doppelten mporen
und bdlzernem Tonnengewdlbe.

BSrandsenburg, Lindenberg
(Rr. Beeskow), Pugbau von

1667—69, Sin quadratifder
Mittelbau mit vier niedriger
cebaltenen Kreusarmen, die

mit Tonnen eingewdlbt find,
Vreuftadt a. D., Dugbau von

J673 ff. Den Grundrif bildet

ein griechifhes Kreuz, Sas die

sentrale TendensSadsurd betont,
sa die inneren Eden abge-
fragt find. Uber Sem Wittel-

raum erbebt {ich eine adbtedige
Kuppel. Bm Ssftliden Kreus-
arm uber Sem Ultar die Ran-

sel. Sn Sen ubrigen Kreusarmen
je swet Lmyporen. Die Orgel
auf einer Lmypore tiber Sem

Kanszelaltar,

Vreuselle (Frankfurt a. O,),
Unfang ses 18. Sabrbunderts,
mit balbrunder Chornifde und

3wet Wefttirmen.

Bud bei Berlin (Hr.
Viiederbarnim) 1731 —36.

Das Aufiere ein einbeitlicder

viergefcdboffiger Aufbau,
innerhalb defjen die Kirche
felbft nur als Sodelgefhof
erfcdeint, durd) Sdulen, Pi-
lafter und Giebel reid ge-

qliedert, Die vier KRreuzarme find mit Tonnen eingewslbt, dieVierung lduft in eine

Kuppel aus. An oer Vorderfeite des dftliden Kreuzarmes, ther dem els Faften-
formiger Tifd geftalteten Altar — er ift ein wundervolles Kunftwerk!) —, die

Kanzel, 3u der redhts und links fechs Stufen herauffithren. Der Kreuzarm binter
dem HKanzelaltar lieqt tot. In den ibrigen drei Kreuzarmen eine gefchwungene
Lmpore, welche die Fenfter durhfadneidet. Das Ganze ein Vuwel proteftantifder
Kirhbaukunft, nad Debio die fconfte barode Landfirce in der Wark.

1) Giebe Seite 177.
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Loffow (Kr. Lebus), 174146, verfest die Orgel uber Sen Kanselaltar. Ffachwerk. InFonfe-
guenterweife Fein Dierungsturm, fondern weftlider Frontalturm, Das Kreuz in den inneren
Len leife abgerundet,

Lindow (Kr. Ruppin) 1751-55, Lin baroder Pugbau mit fursen Kreusfliigeln; Soppelte
Lmyporen auf drei Seiten,

Gorig (Kr. Weftfternberg) 1767 ff. Ls entitand aus einem Umbau, der urd das Langhbaus
ein OQuerfcdiff legte.

Reipsig (Hr. Weftftern-
berg). Der Weubau von

1775 madte aus Ser alten

Langbausfirdhe eine neue

Kirche, Sie Sen Weftturm
beibebielt.

Diefe meibe Ser

brandenburgifhen
Freuzformigen Kirden
gren3t fidh gegenitber
den folefifhen harak-
teriftifh dadurd ab,
oa fie famtlid die

Banzel 3entral an-

ordnen, gegenttber den

Fonfervativen fdlefi-
fhen ,weldhe ausnabms-
los die feitlide Stel-

lung der Ranzel bet-

bebalten.
in Wieklenburg bildet

die Schweriner YTifolai- oder

Schelftirhe [708 ffF. diefen
Typ der ARreuzfirhe mit

RKanzelaltar in intereffanter
Weife fort. Wiederlandifder
Pauweife folgend aufen ein

— Sadfteinbauoe
73. Buc, bet Berlin (Kr. Wiederbarnim)

en Sandfteingliederungen.
Der Turm im Weften vorgelegt. Der Grundvriff ein griechifches Kreuyz, deffen sfilider,
fudlicher und nordlicher Arm polygonal gefdloffen find. Die Dierung Ereuzgewolbt.
LZ. Chr. Sturm, der der Freuzformigen Anlage geradezu feindfelig gegenitber ftand,
tiegelte 1713 den dftliden ARreuzarm durd eine doppelgefcroffige Gaulenballe mit

geradem Gebdlf ab. Im MWiittelfeldder Holonnade brachte er die Ranzel an. Der Altar

ftand davor, Der abgefaniirte Raum binter der Kolonnade wurde als SeterFirde mit

Caufitein, Seictftitblen ufw. ausgeftattet. 1858 wurde die Kolonnade befeitigt, der
Altar an die Rudkwand verfest und die Kanzel feitlic geftellt.
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74. Bud, bei Berlin (Kr. VWriederbarnim)

Pinnow (bei Weubrandenburg) 1730. Breiter Fadhwerkbau mit dreifeitigem Oft(dluf,
Die KRansel feitlid angebracdt.

Stavenbagen 1780-82. Badfteinbau in s0pfisem Barod. Das sentrale Wollen dsiefer
Spatzeit sieht aud bier die Rreusarme ein. Lediglid der dreifeitig aefdloffene WAltarraum

erftredt fidy in die Tiefe. Line gefhwungene Lmpore binter sem Altar; in den rei anderen

Rreuzsarmen Soppelte Lmporen. Die KRansel entfprecend sem fcdlefifdhen Typus feitlid an

einem Pfeiler der Dierung. In die Witte Ser Vierung ift cine macdtige tosFanifdhe Sdule als

Dedenftiige geftellt.

Oftpreufen. seitlid) ftebt an der Spite der oftpreufifden ARreuzanlagen die

reformierte Burgfirhe in Aonigsberg, eingeweibt am erften Gonntag nad der

LKrbhebung des KRurfirftentums zum Konigreid. Die erfte qrofere reformierte Birdhe
in Srandenburg-Preufen. Lin merEwirdiger Bau, nad dem Vorbild niederlandifcer
Rirhen (Wefterlirdhe in Amfterdam, Yieue Hirde im Saag, Waardkircde in Leiden).
Lntworfen von Tf. Arnold Vlering, der felber ein Yladhfabr vertriebener proteftan-
tifcher Sollander war. Das Langhaus wird von zwei Kreuzarmen durdhfdnitten,
die, wie aud die dftlidhe Schmalfeite, polygonal gefcdloffen find. ,Diefe Form witrde

lieblic) in die Augen fallen”). Die Deke ein flaches Sterngewodlbe. Der Kanjelaltar,
eingefaft vom Geftith! der Rirdhenvorfteber, befindet fic) in der Witte einer Zangfeite,

1) Vricolaus Goldmann in Sturms Sdrift von J718, S. 9.
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75. Bonigsberg (Pr.), Burgkirde

nad dem Schema der Querhbausanlage. Die Orgel an einer Gchmealfeite. Wn den Krew3-
armen eine Zubdrerbithne, welche die durdgebenden Senfter freilafit. Die durdy den

polygonalen Abfhluf entftebende Apfis ift zur Seierfircde ausgeftaltet. Das Ganze

erfcheint wobl etwas nudtern und EUbI, ift jedoch von grofziigiger und madtiger
Wirkung“1). Der Aufenbau reid und Fraftvoll profiliert. An der weftlicden
Sdhmaljeite (im Widerfprud zur Furzen Sauptadfe) der 3weigefchoffige Turm,
der urfpringlid viergefcdoffiq mit bober Pyramide geplant war. Die unpraktifde
Art des Ganzen verurteilte den ungewdbnliden Grundriff von vornberein 3ur

Unfrudtbarkeit.

Die sweite Tragheimer Kirche in Konigsberg (die erfte war ein 1632 aus einem Jieselfuppen
umgebauter Saalbau), 1708—J0, uber griehifbem Rreuz. Die Kanzel an einem Vierungs-
pfeiler. Don Zubdrerbiibnen ijt nur ein fparfamer Gebraud gemadt. Go Fommt Ser Raum

3u uneingefcdhranfter Wirfung. Wufen die rundbogigen Fenfter in recdhtedigen Blenden. Die

fhmalen, teils offenen, teils verblendeten Fenfter ses Turmes fpigbosia.
Die Garnifontirhe von Pillau, 1717-20, mit flahdem Bogengewdlbe,

1) Ulbrich, Runiftaefdhidte Oftpreufens, S, I7IJ.
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76. Ronigsberg (Oftpreufen), Tragheimer Rirde

Die reformierte Rirhe von Gumbinnen 1736-39. Bm Gnnern dsadsurd retsvoll, sah sie

Saulen gepaart find, Reidy variiert ser Dedenabfdhluf. Das Langbaus im Mittelraum

Rreusgewdlbe, bas Ouerfciff faffettierte Tonnengewdlbe, iber sen Lmyporen fladhe Kaffetten-
deden. Kanzelaltar, Die Lmporen find auf sen beisen Lanagfeiten in einer Ffluct durdaefibrt,
obne in den Ouerflugeln suriidgenommen ju werden. formgebung von Flaffisiftifber Strenge,

Wilbelmsberg (Litauen) J750.

Aus Pommern ift mir nur der Sadhwerkbau von Kublank (Kr. Greifenbagen)
— mit fhonem Turmbelm — befannt geworden, fowie die maffive Kreuzkirdhe von

Stepenig (Ar. KRammin). Stepenitg [741] — nad dem Brandenburger Sdhema —

Ranzelaltar auf der Grenslinie 3wifchen Vierung und dftlidem Hreuszfligel. In den

Ubrigen Kreuzarmen Lmporen mit gradliniger Briftung.

LZ. Chr. Sturm — ,obgleidh 3u cdhriftliden Rirdhen fic die Kreuzform fo uneben

nidt fit, weil die vornebmfte Predigt derfelben von dem Kreuze handelt” — hat

gegen die Krewzform fcweres Gefchiin aufgefabren. Lr erFlart fie fir die aller-

unbequemfte Sigur. In feiner Polemif mifchen fic treffende und wunderlicde
Argumente. Ls witrde 34 viel Wauerwerk gebraudt; es entftinden 3u viele

Winkel; es witrde der Findrud erzeugt, daf8 der Bau aus vielen Fleinen Gebduden
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sufammengefert und infolgedeffen Fein

gutes, nod majeftatifcbes UWusfebenhaben
Fonne;: der SGcuty gegen Regen, SGdnee
und Sturm fei 3u wenig beridfidtigt;
die Beleuchtung fei mangelbaft. Dann

wieder verddctigt er die Hreuzform des

Pepismus. , Wie in der zum Papfitum

verfallenden Chriftenbeit die Yiadfolge

auf dem Kreuzwege Chrifti abgenommen,

ebenfo bat bingegen das duffere Prangen
mit dem ZJeichen des AHreuzes zugenom- 77. Rénigsberg (Pr.), Burgtirde

men.” ,Daber die Ereuzformige Hirde je

langer je beliebter geworden.” Geinem Scarfblik find auc) die Fultifhen Sdhwaden
des Freuzformigen Grunodviffes nicht entgangen. Er verlangt mit Recht, af der

Geiftlide bei allen Sunftionen auf allen Pldgen fictbar fein miffe. Dem gentge
der Ereusformige Grundvifi nicht. — In der Cat find es Grinde der gottesdienftliden

Swedmasfigkeit, die dazu gefithrt baben, daff der Freuzformige GrundrifR zurick-

gedranat, umgewandelt und fcdlieflid ganz ausgefdhaltet worden ift. Im Salle der

feitliden Stellung der Kanzel an einem Vierungsed find die Sinplage 3wifden

Kanzel und Altar unginftig: fie baben den Prediger im Ruden. Wiederum ver-

fchwindet der Geiftlide am WAWltarden

JX in den feitliden ARreuzarmen Unter-

gebradhten. In Schlefien, das fid in

der 3weiten Galfte des J'7. und in Ser

erften Sdalfte Ses IJ8. Sabrbunderts
mit Dorliebe flr feine monumentalen

Sauten der AHRreuszformbedient hat,

Eebrt fie im nadjten Seitabfdnitt tber-

baupt nicht wieder. Bei dem Branden-

burger Typus mit HKanzelaltar mufite

fic der Kreuszfligel binter dem HRanzel-
altar ale iberflrffig erweifen. Die Kreuyz-
form weidt der T-form. Stdrend blieb

bet beiden Typen, dafs die in den feit-
lihen Kreuzarmen Gitenden einander

ins Geficdt faben, ein Ubelftand, der

aud) die T-Sorm belaftet. Go find es

innere Grimnde, aus denen beraus der

freuzformige Grundriff nur eine vor-

ibergebende Wlute erlebt hat. . Wir

beaben an Sand der Denkmadler den

78. Rublank, Kr. Greifenbagen (Dommern)  Wiachweis gefithrt, daf der Freuzformige

0 5 Do 20 son
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Grunodriff ther fic hbinaus 3ur 3zentrelifierten Gaalkirdhe drangte. Befordert wurde

diefe LEntwidlung surd den in der Zeit liegenden Linheitsdrang, fiir den nicht nur

die Harte Ser aufeinanderftofienden rechten Winkel untragbar war, fondern aud die

Zufammenfepung des Raumes aus vier baw. finf relativ felbftandiqen Raum-

teilen, Sie mufiten zur Einheit verfdmoken werden.

5. Die Fentralanlage

Das geftredte Polygon

Die Sem proteftantifcen Rirdhbau immanente Tendenz 3u 3entraler Grunodrifi-
geftaltung bat fcbon in der erften Periode vereinzelt dazu gefithrt, daf} Der rechtecdige,

im @Often polygonal ge-

fdhloffene Gaal entfpredend
aud im Weften gefcdloffen
wurde, Damit war die redt-

etige Gaalfirche in den

Sluf der 3entralen Be-

wegung bineingezogen 4).
In Brandenburg

fdheint das erfte Beifpiel
nad dem Rriege Wulfow

(Oftpriqnit) 34 fein. Writ

zentralem Dachreiter. 1650.

¥£s folgen Beutnig (Hr.
Kroffen),  Sriedbofstirde
von J700, gleichfalls mit

79. Langenau, Kreis, Lowenberg (Scblefien) zentralem Dachreiter; webh-
rend Storbed um 1700 und

Planits 1709 (beide Kr. Ruppin) im Weften einen Turm vorlegen. Weitere Beifpiele:
Rittgarten (Ar. Prenzlau) [710; Wiiederfaathen (Kr. Konigsberg) I711. Anftelle des

Ublidhen dretfeitigen tritt bier der flinffeitige Ahfhluff. Der Gewinn beftebt in einer

ftdrFeren Anndberung an das Oval. Die Emporen find auf drei Seiten aufgefishrt
und brechen Fur3 vor dem HRanzelaltar gradlinig ab. Der dreifeitige Abfclup begeqnet
wieder in Beelits (Ar. Weftfternberg) aus dem erften Diertel des 18. Vabrbunderts ;

Grof-Gandern (Weftiternberg) [720 (Iolo abgebroden). Gdwarzenfee (Kr. Pren3-

') Satral- und Profanbau geben Sarin Fonform. ,Der filbrende Typus des Spatbarod
it... der polygonale Feftfaal, eine Syntbhefe swifhen Redhted und Oval, berbeigefibrt surh
UAbfhragung oder Ubrundung Ser Len” (Wolf Warr, Gaalkirche ser Briisergemeinse,
S. 44, nah Sans Rofe, Spatbarod, 1922, S, 168),
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lau) Sacwerkbau von I 740;
Liebtal (Kr. Kroffen) 1745;
die PfarrFirdhe der von Sried-

tid) dem Groffen 1752 an-

gelegten Giedlung Yiowa-

wes. Pinnow (Weftftern-
berg) 1755: Das Geftithl
unter Derzidht auf einen

Wittelgang fo angelegt, daf
es in 3weifacdher BSredhung
den dreifeitigen Abfabluf im

Weften aufnimmt. Gdbren
(Kr. Rroffen) Begqrabnis-
Fapelle aus dem sEnde des

18. Sabrbunderts: ein Sad-
werfbau, der durd Derfir-

zung der Zangsachfe die zen-

trale Tenden3 ftarFer betont.

86. Koniasberg (Oftpreufen), Franzojifcd-reformierte
Rirdhe

8). Koniasberg (Oftpreupen), Frangzofifc-reformierte Kirche

6 Proteftamtifdher Kirdhenbau
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In Sdhlefien ging die Gaganer Gnadenfirde durd geringfigige Abfdragung
der Len voran. Von den [64 friderizianifcen Bethdaufern, die Werner in den Sabren
1748—52 in Kupfer ftad, ift-nur eine Eleine Jabl als 3u unferem Typus gebdrig erFenn-

bar: Waltersdorf, Serbisdorf, Weukirdh, Zangenau, Winfdendorf, Reibnin. Unter

den Betfalen der Briderqemeinde greift Gnadenfrei unfer Motiv auf, die Eden ab-

rundend (1768). Das Sethaus in Noben 4.9. O, 1767—69 hat die Form eines Quadrats

mit abgefdragten Len. Doppelte Emporen zieben fid aud um den Kanzelaltar

berum. Ober-Modelsdorf!) (Ar. Goldberg, 1789) in fpatbaroden Sormen und Slins-

berg (1792) mit Sormen des fpaten Rofofo gewinnen das °Adhtek von der Queradfe
ber durd dreifeitige AWusbaudhung der LZangsmauern. In Ober-Adelsdorf ift die

Lmporenbriftung im Hreife eingezetchnet. Der Wittelraum mit bolerner SladhEuppel
eingewdlbt, in welche die SladFuppeln der Queradfe einfcbneiden.

In Pommern vertritt Obernbagen (Kr. Reqenwalde) den Typ des geftre&ten
AWdhteks,wabrend Puftow (Kr. Grimmen) ber queadratifhem Grunodrif{ mit «b-

gefchragten Eden aufgefibrt ift, mit unverbdltnismdfig grofem MWittelturm.

Aus Weftpreufien ift Srddenau (Hr. Rofenberqg) 3u nennen, nad 1768. Das

Innere vdllig fhmuclos,
Lebrreid ift es, die zufammenhangende Reibe der oftpreufifdhen Solzkfirden

auf ibren Grunodriff bin durdzugeben. Sie gebdoren mit einer °Ausnabme, der [804

abgebrodhenen Kirche von Grof-Rofinffo, den Vabryehnten von 1656 (Tartaren-
einfall) bis in den Anfang des [8. Vabrbunderts an. Die im 17. Vabrbundert qebauten
find famtlid rechtedige Gaalfirchen mit geradem oder dreifeitigem Oftabfhlufg. Die

beiden Solzfirdhen aus dem 18. Sabrbundert, Reichenau?) und Peterswalde, fcbliefen
im Ojten und Weften dreifeitig, obne dafi hier im fernen Often fowenig wie in Sdle-
fie die Ronfequenz der zentralen Stellung der Ranzel gezogen ware. Die HRirde in

Webl€ehbmen (Litauen) von 1706 hat gleidhfalls die Sorm eines geftredten Acdbteks.
Die Srangzofifh- Reformierte Kirdhe in Konigsberg, 1733—34, mit unvoll-

endetem Weftturm hat die Sorm eines geftredten Zehneces. Uber dem quadratifden
MWittelraum ein Rreuzgewodlbe, das in der Querachfe von zwei fhmealen Tonnen-

gewodlben und in der Langsacdfe von HRuppelgewodlben eingefaft wird. Der Kanzel-
altar an der dftliden SGchmealfeite.Kein Wittelgang. Die Lmporen im Oval einge-
zeichnet, Die Sarbengebung fcdlidht weiff mit Gold. Eine Sddopfung aus einem Guf.

Ogalfirdjen*)

Dom geftredten Polygon 3ur Ellipfe ift nur ein Scbritt, der allerdings felten voll-

z0gen worden ift. Die Sranzcfifhe Kirdhe auf dem Gendarmenmartt in Berlin

(170J—05) bereitet das Oval vor in der Weife, af fie das Rechtek in der Zangsacdfe

1) fiir das Langbans $. U. einen Lntwurf geliefert.
*) SNegytin Ronigsberg i. Dr. im Freilidt-seimatmufeum.
3) Ovale Hirden in der italienifden Renaiffance von Yacopo Ganfovino, Serlio, Deruszsi

(Jacob Burdbardt, Gefcdidte der Renaiffance in Dtalien, 4+. Wuflage, S. 136—IJ39).
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33. Tilfit, Litauifce Hirde 84. Carlsrube (Oberfdl.), Lv. PfarrFirdye
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beiderfeitig bogenformig erweitert, Die Litauifhe Hirde in Tilfit, mit Silfe
tuffifhen Geldes weabrend des Giebenjabrigen Krieqges 1757—0 erbaut, gebt
von einem mittleren Quadrat aus, das in der Langsadfe beiderfeitiq balbtreis-
formig erweitert ift, fo daff der Grundrifs einem Oval nabe Fommt. Das mittlere

Diered ift dadurd> berausgeboben, daff aufien die Pilafter, innen die Sdulen

85. Carlsrube (Oberfdlefien), Lvangelifhe Pfarrkirde

paarweife angeordnet find. Der HKanzelaltar an der dftliden Schmalfeite. Die

LKmporen swifhen die Gdulen gejwangt. Lin fcddnes Tonnengewédlbe bildet

den oberen Abfdhluf. WAufien gipfelt die zentrale Tendenz in einem unverbdltnis-
Mafig grofien Dadcreiter. — Kin reines Oval ift die Kirche von Yorkitten (Of-
preufien), die Sirft Zeopold von Deffau 1732—33 nad dem Vorbild der Georger-
Firce in Deffau') bauen lief.

1) Ubsgebildet bei Frigfh S. 148.



Die sentralanlage 85

Die frangzofifdh-reformierten KRirdhen in Potsdam von 1751/52, die im

sufammenbang des Kirhbaus von Berlin und Potsdam befproden werden wird,
und in Gdwedt (1777—79). — Die bedeutendfte Kirche itber ovalem Grunodvriffftebt
in Oberfclefien in Carlerube, einer Grindung des Serzogs Karl von Wirttemberg-
Bis (1765/75), 21 m lang, 12 m breit. Aufien awei-, innen dreigefoffig. Dem Oval

find in den vier Simmelsridtungen quadratifdhe Dorbauten angefitgt. Die weftlide
enthalt den Saupteingang ; der Turm, defjen Spite urfprimglid mit dem Serzoqsbut
gefhmudt war, erbebt fid) ther dem Dorbau in der Mitte der fiidlicen Lanafeite, als

Jielpunft einer vom Serjogliden Sclofje ber Fommenden Allee. Dem Haupteingang
gegenuber, an der dftliden Schmealfeite, der Hanzelaltar in fdwerem Baro, das von

grazicjen Rofofoornamenten umfpielt wird. Das Fable, mit fladhem Gewdlbe abge-
fdlofjene Tnnere erhalt fein Leben durch die doppelten Lmporen, die als Zubdrer-
bubnen in den Raum bineingeftellt find, und deren VBriftungen wellenformig den

Raum umfluten, die eingebaute Serzogsloge in ibren Flu bineinziebend.

Das regelinafige Polygon

Lvangelifhe Srommigkett und gottesdienfilides Sandeln Ereifen um zwei Pole,
um die beiden Pole der Dmmanen3z und der Tranfzendenz Gottes. Der erfte Pol dranat
3u zentralem Zufammenfdhluf der Gemeinde: , Gott ift in der Mitten.” Der zweite
Pol ftredt die Gemeinde aus in der Ridhtung auf den auc in feiner Offenbarung
tranfzendent bleibenden Gott, dem Fommenden Erldfer entgegen (Eschatologifde
Lrwartung). Die zentrale Tendenz findet ibre vollfommenfte architeftonifde Ver-

Forperung in der Zentraltirdhe des regelmapigen Polygons oder des Hreifes. Dabei

ift wobl 3u beadten, daff die zweite Tenden3 nidt ausgefcdaltet ift. Ste Fommt darin

sum Ausdrucd, af Altar und Rangel an die Peripherie geftellt find. Das regelmafiae,
technifh und Finftlerifd durdhfictige Polygon (meift Acdt-, feltener Gedhs- b3w.
3wolfek) bradte die liturgifhe Sorderung und fonftruftive Ylotwendigkeit 34 idealer

Dekung dadurd, daf8 Ste Verftrebung der Wittelftiinen von felbft das Geritft fir
die Lmporen abgab. Bet diefen Vorzigen ift 3u bedauern, af wir in unferem Gebiet

Feine Sentralfirdhen befigen, die fidh an Bedeutung mit den grofen Zangbaus- und

Rreuztirhen meffen Fonnen.

BSrandsenburg. Die Kirche von Weuftadt zeigt, wie leicht das griedhifdhe Kreuz surd Ab-

fbragung Ser inneren Len in Sas regelmafige WAdted iberzufiibren ift, fiir Sas im

folaenden einige Reiben typifcer Beifpiele sufammengeftellt find.

Scdhenfendorf (Kr. Guben), Fadhwerffirhe von 1662 mit reidher Dacdentwidlung.
Lin Holsturm ftebt neben der Rirdhe. Der von Lmyporen umsogene Mittelraum tiberbsbt;
Kanselaltar,

Solsfirdhe in Treppeln (Kr. Rroffen), 1670, sas Dad in eine Laterne auslaufend;
KRanselaltar,

Tornow (Kr. Kroffen); Kanselaltar. J713,
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86, ScenFendorf, Kr. Guben

(Srandenburg)

Rosfow (Weftbavelland), 1724; einge-

fdboffin; eigenartig Sadurdh, Saf es Sem

adtedigen Ruppelbau mit bdlserner

Vierungsfuppel cin Langbaus vorfest.
Sm Fiel Ser Lanasadfe erbebt {id im

Often der Kanselaltar, im Weften ein Turm

vorgefest. Geitlide Unbauten an Sas

Udted nabern die Unlage dem lateinifden

Breus.
Trebihow J757. Unter Sem Linfluf

von Bud funftvoll geftaltet. Die Len find

surdh Pilafter betont. Die Lage Sadurcdh

reisvoll, Saf die Kirche Sas diel einer lan-

gen ULllee bildct, das Gegenftud ift sas

Serrenbaus,
Die alte Dorffirdhe von Jeblendorf bei

Berlin, 1768, in befceisener Wusfubrung.
Die Lden find Surd Pugquadserung
betont.

Sadhlefien. Podrofde (1690) nimmt

fdhon Surd feine Grofe —

es follen
[600 Menfden Raum gebabt baben — eine

bevorzugte Stellung ein. Fachwerf, dsrei-

face LEmporen ftiegen an den Wandsenempor.
1907 eingedfchert, wurde die Birdhe auf sem

alten Grundrif maffiv neu gebaut.

Loaau, 1697/98 anftelle Ser alten Grensfirde, entwidelt in anziebender Weife as Udhted
aus einem quadratifdhen Untergefhof; in Sen Swideln die Wufgange 3u den Lmyporen. Das

Dac lduft in cine Laterne aus, die Ransel feitlid geftellt. Logau liegt jenfeits der fdleftfdben

Grenze im Kreife Hroffen.

Pawellau, J709,  reizvoll

surd Vorbauten an vier Set-

ten, Soppelte Lmporen, die den

Altarraum freigeben. Seitlide

Stellung Ser Kansel.

UWit-Kemnig, friserisiani-

fhes Bethaus von 1743. Die

Rangel feitlid vom Ultar in den

Gemeindseraum bineingeftellt.
Das Oftogon wurde fpater

surdh Unbauten in Ser Saupt-

adfe erweitert. Der Unbau

binter Sem Wtar dSient im

Untergefhof als Safriftei, im

Oberagefhofk als Orgelempore.
Hertwigswalsau (Kr. Sa-

san), J752, Betbaus mit

KRanselaltar.
Sulau, 1767, uber fecdds-

etigem Grundrif. Der Kansel-

87. Logau, Rr. Kroffen

(Brandenburg)
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altar erbebt fich in einem Wusfdnitt ser

Ssoppelten Lmporenanlage,

Oftpreufen. Widt blof seitlid, fondern
aud Fiin(tlerifch ander Spige ftebt Lappienen
(Litauen), 1674-1703, nad Sem DVorbild

Ser Ware-Rircde in Leiden’). Dugbau. Tos-

Fanifbe Ldpilafter bilden die verti¥ale, ein

Sodel und cin Rampfergefims die borizon-
tale Gliederung des Wauerwerkes. Die rund-

bogiaen fenjter find in adtedige Rabmen
tefaft. Die Laterne Ses boben Jeltdsaches
dient als Glodenftubl. Die Solsfuppel in

Sternaewdlbeform, in die fpigbogige Sticd-

Fappen einfdneiden, rubt auf adt mit Stud

uberzogenen bolzernen Saulen Forinthifder
Ordnung.

Die Solsfirche des Fifderdorfes Alt-Infe a

weift im Dnnern eine fladhe Dede auf.
Ranzelaltar, — Viod find swei litauifhe fF

Bauten 3u erwabnen, die freilih nidt mebr P

erbalten find: GerwifhFebmen von 1730
:

(jegine BRirde [803—05) und Malwitfdhfen
von 1731 (neugebaut [827—29),

Weftpreufen befaB swei acdtedige
Sentralbauten: LadeFop (1707) und

Marienau (1708). Beide eriftieren nict 88. Pawellau, Rr. Trebnig (Sdleften)
mebr, :

Proving Pofen. Die Birdhe in AUdelnau, 1779/80. Die urfpriimglid mit Sem

Utar verbundene Rangel ift fpater feitlid ceftellt worden.

Wiedlenburg. Das su

den Kleinodien proteftantifder
Rirhbaufunft sablense Weis-

Sin, J74#7—49, erdffnet den

Reigen. WAWufenfdlidt und

ftraff — im Snnern von feltener

SFarbenfreudsigfeit. Lin swet-

sefhofftaerlimgang mit Bogen-
arciteFtur (teils gefdloffen,
teils offen) fblieBt Sen Ransel-
altar ein, vor dem Ser Taufengel
berab(hwebt. Dn Ser Mitte

ser DYolutendede Sas Wuge
Gottes imDreied mit Strablen-
clans und Sie Taube Ses

Seiliaen Geiftes.

1) Ubaceb. bei Frigid, Ubb.87]

89. Dawellau, Rr. Trebnig (Scleften) (Grundrif).
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90, Lappienen (Oftpreufen) 91, Lappienen (Oftpreufen)

92. SInfe (Oftpreufen)
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4

93, Weisdin (Wedlenburg)

In Wittenbagen, 1758, von geringerem Umfang und fdlidterem Charafter ift sas Udted
vermittels einer Dolute in die BRreisform ubergefubrt. In Tarnow (bei Waldhin) AUdted mit

Ranszelaltar von 1790. Die Reibe diefer medlenburgifhen adtedigen Jentralfirdhen feyt ser

Rlaffisismus fort.
In Dommern ift mir nur die adtedige Friedbofsfapelle in Dirier (Kr. Grimmen) be-

Fannt geworden.

6. Serlin und Potsdam

Die Reformation tbernabm in Berlin und Aslln fieben mittelalterliche Kirchen
und Rapellen, darunter die drei Pfarrfirdhen von YTifolai, Warien, St. Petri, und

swei Ordensfirden, die der Sranzisfaner (Hlofter) und der Dominifaner (der 1747

abgebrodbene Dom). Lrft im legten Viertel des 17. Vabrbunderts wird der Grund-

ftein zur erften evangelifhen Hirde in Berlin gelegt. Den Gcliffel zum Verftandnis
diefer Tatface liefert die gefchidtlide Entwidlung. Sir das Sabr 1590 wird die

Linwobnerzabl von Berlin-Holln auf [2000 Linwobner gefhagt. Ls liegt auf der

and, Mafsdurch die vorhandenen fieben Gotteshaufer das gottesdienftlicde Pedtrfnis
reihlid gededt war. Der dreifigidbrige Krieg halt die Entwidlung nidt nur auf,
fondern wirft fie betradtlid zurid. Sur 1680 wird die Linwobnerzabl auf geaen
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9800 gefhdagt. Yiur lanafam tragen
die CKaten des Grofen Rurfirften
Srudte. Lrft die Linwanderungen der

franzofifhen und bolla4ndifden Prote-
ftanten befcleunigen das Tempo.
Stiedrid) der Grofe ibernabm 1740

Serlin mit etwa 90000 Kinwobnern.
Yiun war das Anfdhwellen der Bevdl-

Ferungsziffer nidt mebr aufzubalten.
786: J47000. Wit dem Steigen der

Linwobnerzabl und der dadurd be-

dingten Stadterweiterung halt der Bau

von Hirdhen gleihen Sadritt, dank vor

allem der Stirforge des Serrfcerbaufes.
“¥rvft das rafende Tempo nad dem

Kriege von 1870/7) itberrannte die

Fircdhlicheund die Firdhenbaulidhe Ent-

widlung.

Rreuzformige Rirdjen
Den Ausgangspunkt bildet sie Doro-

theenftadtifde BRirde, 1678, alfo nob
94, Berlin, Darocialfirde (Lntwurf) unter Sem Grofen Rurfirften begonnen.

Us UrciteFt wird Ser Gollanser Rutger
von Lengerfeld genannt, Das damalige Brandenburg war fiir sen Anfang feines Wufbaus nad
Sem dSreifigiabrigen Krieg auf fremde Silfe angewiefen. Die Lrneucrung von [86J—63 hat der

Rirdhe ein vdllig verandertes Uusfeben gegeben: die Baditeinverblendung, der Weftturm, die

Sogenballen find weagsudsenfen. Dod ift ser alte Grundrifs im wefentliden beibebalten worden,

Diefer Grundriff ift der Freusformige, deffen bedeutfame Rolle im proteftantifden Rirdenbau
binreidhend sur Sprache gefommen ift: ein griedhifches Rreus mit polyaonalem Uhfadlug® im

Often. Das UWuferefblidt mit Lepilaftern und niedrigen Unbauten in sen Leen. ilber ser

Vierung faf cin Dadreiter, deffen Spine Chorbut, Jepter und Schwert sierten. Jim Snnern

Kreusgewdlbe, in den KRreuzarmen zwei Lmporen tbereinander. Die urfpriinglide Stellung
ser Rangel laft fic nicht mebr ermitteln.

Die Luifen-Stadt folate 1694/95 der Dorotheen-Stadst mit sem Bau einer Rirde, Ser

fosenannten deutfdben Luifenftadtifhben Rirdhe. Lin Ffadhwerkbau nad Lntwurf von

Grinberg, Sseffen Vierung gleicdfalls Surc einen Dacdreiter ausgeseicdnet war, Der Freus-
formige Grundrif nabert fic in ecigentimlicder Weife einem Ouerbaus.

Die von Grinberg entworfene erfte GarnifonFirde von I70I erbob fich ber griechifdem
Kreuz, Die Rangel zentral uber sem Altar, Doppelte Lmyporen.

Salter in feinem grofen Lntwurf flir sie Umaebung des Berliner Scloffes von 1703

fab Sen Dom als barode Rreusfirdhe mit Vierungsfuppel vor.

Die Charlottenburger Luifentirde, [7JO—I6}).

') Der Turm nad einem Lntwurf Sdinkels.
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Serufalemer Rirdhe 1725-28 nad einem sEntwurf
von Dbilipp Gerlach, Der Turm in Ser Langsadfe von

1730, die Turmfpigne von 1838 (Schinkel). Urfpringlid
ein Pugbau, aufen und innen sweigefdofftg. Die Wufen-
wand sadurd gegliedert, Saf} immer je cin Fenfter uber und

unter Ser Lmpore in einem Rabmen 3sufammengefaft
fins. Das Dnnere mit flacher Solssede. Unorganifd
ftanden Utar und Rangel mit dem Rucden gegen den Turm,
ser Som Sen Saupteingang beseidnet,

Die TSerufalemer Hirde ift im Jo, Nabrbundert
manderlet baulidhen Verdnderungen unterworfen worden.

Der Umbau von 1878/79 verlegte Sen Kanszelaltar an die

dem Turmeingang gesentiberliegendSe Seite. Durd Lin-

siebung von Wanden wurde Ser Altarraum polygonal
ceftaltet.

Die Dotssamer Vrifolaifirde von J72I—24 (Architekt

TH

HH}
Gerlah) war gleidfalls ungefabr gleicdseitig mit ser

Serufalemer Birdhe uber Freusformigem Grundvif, erridtet.
Sriedsrid Ser Grofe hatte eine Dorballe nad sem Vorbilde

der Faffade von St. Waria Waggiore (Rom) Savor fegen laffen. Diefe alte Wifolaifirde
brannte 1795 ab. — Damit neigte fic) die Zeit der Dorberrfcaft ses Freuzformigen Gruns-

tiffes im Berliner Rirdhbau genau nad einem balben Babrbundert ibrem nde 3u. Das

QOuerbaus und die Jentralanlage Ubernabmen die Fibrung,
Linen legten ViadhFlang brachte der Umbau der Gertraudsenfirde auf Sem Spittelmarkt

im Sabre 1739, Der Umbau beftand Sarin, da man urd sas Langbaus Ser alten gotifden
Rapelle ein Querfdhiff leate und Lmyporen einbaute, Die Gertraudsenfirde ift [881 ab-

sebroden worden.

95. Berlin, Parocialfirde

Jentralfirdjen
Den nadften Anfang einer

neuen Reibe bringt die

Darodialfirde in der Blo-
Af

— fterftrafe. 1695 erfolgt die
tt

Grundfteinlegung nad sem

‘il Lntwurf von WMering, Dm

| |su i | Sabr Ser Grundfteinlegung

7 i
ftirbt Wering, Die Bauleitung

i |
Ubernimmt Grinberg, der

i | wl sum Swed Ser Koftenverrin-

1
| i gerung Sen SEntwurf su ver-

i ps einfaden bat. 1698 ftiirst Sas

ih EA: . in Arbeit befindlide Mittel-

| ; ee gewdlbe ein. Wan greift mun

Mi‘as
a

= x sum Solsgewdlbe, 1703 erfolat

ih i ee eam eee, thvg Sie Kinweibung obne Turm.

Se EES es YW)

=

ITLO fiebt Griimberg. 1713
ubernimmt DPbilipp Gerlach

96. Berlin, Yieue Kirche, mit den Stallungen fir das die Bauleitung. Lr vollendet

Regiment Gens 8’ Armes I7J4 den Turm, dSeffen oberes
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Gefhok offen blieb sur Wufnabme eines Glodenjfpieles. — Das Innere bat Surdy die

Wiederberftellung von [884 einen vollig verdanderten Charafter beFommen Sadurdh, daf die

Ransel feitlid geftellt und der Oftflugel als UWtarraum ausgebaut wurde. — Von allergroftem

Intereffe ift er Lntwurf Werings. Lr gewinnt die sentrale Lofung aus dem griedhifden Rreus
in Ser Weife, Saf die vier Breusfliigel fic als Salbfreife um das grofe Vierungsquadrat

im

97. Berlin, Betblebemsfirde

sufammenfdlieBen. Wier Salbfuppeln Iebnen fid an Sen Vierungsturm. Das Ganse
aufen und innen eine pradtvoll gefcdloffene Rompofition, Sie sas Renaiffanceideal
Ses Sentralbaus 3u cigenftandigem Leben gewedt bat’). Yor Sem Oftfllige! Ser Kansel-

1) Val. den Grundriff der Confolasione 3u Todi bei Sacob Burdbardt, Gefdidte ser Kenaiffance
in Stalien, +. Uufl., G6. 134. Der Stammbaum reidt viel weiter 3urud. Das romanifde Saptifte-
riumvon Biella(Stalien) bat genaudsen Grundrif der Darocdialfirdhe (Kunft u.Birde [933,5.42),
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altar. Die 3entrale Linienflbrung bat leider vor dem Geftubl balt gemadt. Die Bankreiben

ftiefen in barten rechten Winkeln aufeinander oder waren einander gegentiber geftellt. Obne

Frage: Werinas Darochialfirhe ware eine Gipfelleiftung des proteftantifdhen Rirdbaus

geworden. Wir werden nod oft dem Unftern begegnen, der uber Berlins Rirchenbau ge-

waltet bat. Was ausgefibrt
worden ift, bat den Lntwurf

feiner oviginalen Wut be-

raubt. Der grofartige zentrale

Aufbau ses Wuferen ift auf:

teeben worden. Un Stelle

Ses Dierungsturmes iff im

Weften ein Frontturm vor-

celegt worden. Un Stelle Ser

Salbfuppeln find abgewalmte
Dacer aetreten. Un Stelle der

baroden Saulen Strebepfeiler,
Sie einen merfwiirdigen BRon-

traft 3u der baroden Gliede-

rung Ser Turmfaffade bildSen.

Aus Ser Aonigin ift eine Wiagd
im WUlltagskleise geworden,

Das 3entrale Wotiv, das

Werinas Lntwurf fiir die

Parocialfirhe Flar und Fraft-
voll anfdlug, bildet Grunbergs
Yreue Rirdhe auf sem Gen-

dsarmenmarft J70J—O3 3u einer

Grundform weiter, die wobl

uberbaupt mit Feinem 3weiten

Beifpiel su belegen ijt. Aus

Sem Kranz von vier Salb-

Freifen it ein Kranz von flnf

Salbfreifen geworden, der ficdh
um ein §funfed berumlegt.
liber Sem §Fiinfed erbebt fidh
im Snnern eine auf 3wideln

auffigende flachFuppel. In den

fiinf Wifen entfpredend salb-

Fuppeln. WUtar und Rangel vor

Sem Wittelpfeiler Ser Oftfeite.
Sn den Veifcen befanden fidh

Soppelte Emporen. Umbauten

von 1834 und 1881/82 baben
ser RKirde ibre beutige

98. Berlin, Dreifaltigkcitstirhe

arciteFtonifhe Durdhbildung geageben, — Das Bundnis von Preufen und Rirche bat auf sem

Gendsarmenmartt eine merfwiirdige Blite geseitigt. 1735-38 lieB Friedrich Wilbelm I. um

beide Riren im Viered Stallungen fiir Sas Regiment Gens d’Armes bauen, die bis 1773

ftanden. Die BRirchenbefucder muften sum Gottesdienft swifdhen sen Pferdeftallen bindurd-

geben! Unfere Ubbildung seigt Sie Primitivitat der urfpringliden Unlage, Welder Ubitand
von dem berrliden Gliederbau, als Sen fih Wering feine Darocialfirdbe gedadt!
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Die franssfifdhe KRlofterFirdhe, 1721-26, — jegt su einem Theater umgebaut — vertrat

den Sentralgedanken in Form eines Udhtedes von 32m Lange 3u 24m Breite. Sm Gnnern

war das Udhted surdh rings umlaufende Lmporen ins Oval tibergeflibrt, Line flack gewdlbte
Dede bildete den oberen Ubfadhluf. Un einer Sdmalfeite erhoben fic wbereinander Altar,
Ransel und Orgel.

Die reinfte Form Ser Sentralfirdhe fcdlieflid ftellen swei ungefabr gleidseitig erridtete
Rundbauten Sar: sie bobmifdhe oder Bethblebemsfirdhe, 1735-37, beftimmt fir
Sie nabe dem Sallifhen Tor angefiedelten Bsbmen, und die Dreifaltigkcitsfirdhe

(1737—39). ,Die runse Figur
bat den Preis vor allem andern,
was Sen Raum betrifft.” So

£. Chr. Sturm in der Sorift
von J718. Trogsem fpricdt fic
Sturm Sagegen aus wegen

ser groferen Roften und

Sedwierigfeiten. Die beisen

Berliner Rundkirden find

allerdings von nur befdeidsenen
Dimenfionen. Die Betblebems-
Firdhe bat einen Durdhmeffer
von I5,7m, die Dreifaltigkeits-
Firde von faft 23 m. In beisen

Fallen ift ser Kreis von freilid
nur wenig ausladenden BKreus-
armen Surdfept und in beiden

Fallen fdlieBen fich die Bank-

reiben und die LEmporen um den

an Ser Deripberie aufaeftellten
Ranzelaltar sufammen. Die

geringen WUWbhweidhungenver-

anfdhauliden die Grundriffe.
Die Dreifaltigkcitsfirdhe war

urfpringlid mit Sret /mporen

befet, jeyt nur mit swei wie die

Betblebemsfirdhe. Worballe
und Safriftei verdanft die Drei-

faltigfeitsFirdhe cinem Umbau

von 1885/86. Fur immer bleibt

mit dem fdlidten sopfigen
Gotteshaus Ser Yrame feines

aroften Predigers verFnupft: SGdleiermacdher. , Kleine unfdeinbare Rirdhe der Dreifaltigkeit!
Dich bat Gott geweibt. Denn in grofer Jeit ftand auf seiner fdlidten Rangel ein Wann, der

cin nadgeborener Propbet, vom Saud des Ullaciftes bertibrt, 3u ergrindsen fudte, von wannen

er Fommt und wobin er gebt’ (5. Franffurtb).
Kin reines Oval bildet die frangzdfifdhe veformierte Rirdhe in Potsdsam von 1752,

nad Ser Oueradfe entwidelt. Der Saupteingang an einer Lanagsfeite Surd einen Portifus
von toskanifdhen Gaulen betont. Im Innern liegt auf Ser qgegentiberliegenden Seite Ser

Rangelaltar, Line umlaufendse Jubdsrerbibne wiederbolt sas Oval ser Umfaffungsmauern,
dem aud die Sigreiben folagen. Das Innere Surd eine bobe elliptifhe Ruppel barmonifdh
abgerundet. Die Flaffisiftifhen Formen ftammen von einem Wusbau des Nabres 1832.

99. Potsdam, Franzdfifhe Rirde
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Te form

Stost das avriechifcdheKreuz den tot binter Rangel und Utar liegenden Urm ab, fo ergibt
fidh Ser T-formige Grundriff. Diefes Schema vertrat eine der groften Berliner Rirden, die

Petrifirdhe von [731 ff. Jn der Bauleitung [dsften fic sie nambafteften UrchiteFten Ser

Sauptitadt ab: Grael, von dem Ser Lntwurf ftammt, Philipp Gerladh, Titus Favre; fblieflicd,
bereits unter friedridh Sem Grofen, von KRnobelsdorf. Die Llemente, Bligfdlag, Linfturs
fpielten dem Bau bart mit. Der auf [lO m berecdhnete Turm Fam nur bis zur Sdbe der Kirche.
So ftand Ser Bau jabr3ebntelang, bis Kirche und Turm [809 ein Raub Ser Flammen wurden,

(Die beutige Petrifircde wurde [847 fF. urd Strad erbaut)'), Der GrundriffR betont ftark sas

Querbaus. Die Kreuzarme im Innern rundbogig gefdloffen. Die Vierung urd eine ver-

fhalte Solsfuppel berausgeboben. — Der Turmentwurf von Titus Favre von auserlefener
Sdsnbeit. In pradtvollem Rbythmus fteigen sie funf, urd Pilafter und Sdulen geagliederten
lich verjiingenden Gefdhoffe auf. Benes Zeitalter des nudternen Berliner Barod ift nidt 3u

Senfen obne eine Leidenfcaft fir Kirdtirme — mit Glodenfpiel — von geradezsu mittel-

alterlider Snbrunft. Dem Turmideal wird jedes Opfer gebradt. Der in Punkto SparfamFeit
gewifs uniibertroffene Friedrid) Wilhelm 1. fcreibt unter Sem Jo, Yovember 1730: ,,Sdb
gebe cud jur Antwort, sa Ser Petriturm fo bod und womdalid nod bdber als ser Wiunfter-
turm 3u Strafburg gebaut werden foll und will ic die Sadurch fic verardferndsen Kojften
aud besablen.” Us Jeugen jener Turmbegeifterung fteben in Verlin sie Tirme Ser Parocdial-
und Sopbienfirdhe, in Potsdam Sie Turme Ser Seilig-Geift- und ser Garnifontirde.

Die rechtedige Saalfirde
Sur erjten redtedigen Saalfirdhe Famen die Lvangelifbhen Berlins surdh cinen ,3ufall”.

Burfirkt Friedrich IIT. uberwies ein altes Reithaus, sen fogenannten Langen Stall, ser

Seutfcden und Ser franszdfifhen Gemeinde sweds Umbau in zwei KRirdhenraume, Line

Trennungsmauer fdied Sen langgeftredten Raum in swe Salften, eine Seutfde und

eine framsdfifcde, Sie [70 ecingewetbt wurden, Altar und Ransel ftanden beiderfeits in ser

Witte der gemeinfamen Trennungswand, Diefe alte Friesrid Werderfdhe Jwillings-
Firde wurde [82] niedergeriffen und in den folgenden Sabren durd den Sadinkelfcden
Vieubau erfest.

Die Waifenbauskirdhde von I7J6 in einem Fhigel Ses Waifenbaufes erbielt Sie Saal-

form von Sem Gefamtbau vorgefcrieben. Wuf Ssrei Seiten umgaben Sen Raum hdkgerne
Lmporen, vor Ser vierten ftand frei Ser Utartifdh, Ssabinter an der Wand dSie Kanszel.
1OO5 erfolate Ser Whbrud,

Die franzdfifhbe Luifenftadtifdbe Rirdhde (in der Rommandantenftrafe), im

Volfsmunde Wallonen- oder Welonenfirdhe genannt, wurde 1727/28 aus einer alten

Scheune umgebaut. Lin fdhmucdlofer Bedurfnisbau. Das Dnnere flac gededt, auf drei

Seiten mit Lmporen befest. AWtartifd und Rangel vor Ser vierten bogenfdrmig aus-

aefdbweiften Seite.

UIs eimszigeLanghausfirdhe von Bedeutung, die aus jener Jeit auf uns geFommen ift, ift
in Potsdam Sie Seilig-Geift-Rirhe anzufilbren. 1728, Lntwurf von Grael, Lin

ungewdbnlid langgeftredter rechtediger Gaal; an der Oftwand inmitten einer gemalten
Scheinarditeftur der KRanselaltar, Die Soppelten Lmyporen brecden gradslinig vor ser AUltar-

wand ab. Der Schmud der Lmporenbriftungen beftebt ledighicd in Bibelfpriden. Der uber

sem Saupteingang aufgefiibrte Turm fallt Sem von Ser Garnifonfirhe KRommenden auf

1) S. 118 ff.
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Joo. Potsdam, SeiliggeitFirdbe Jol. Potsdam, Seiliggciftfirde

surc feine fteife und Fable Gilbouette. Die Seilig-Geift-Kirdhe in Potsdam bildet cine Wus-

nabme in Sem Gefamtbilde des Berliner und Potssamer Rirdhbaus ses 18, Sabrbunberts,

Seffen recdtediae Saalbauten in Ser Regel nach Ser Oueracdfe entwidelt finds.

Querfausanlagen

Die Worliebe Berlins fiir Sie Querbausanlage ift nidt obne Sen KinfluB Ses refor-
mierten WAuslandes, Ffranfreids, vor allem Sollands, 3u erflaren. Viad> Solland wiefen
Sie Besiebungen ses Serrfderbaufes; aus Solland Famen Sie fubrenden AUrchiteFten wie

Riitger von Lenaerfeld, Grael, Favre, Boumann, Wering, der grofte unter ibnen, ftammt

ia 20 39™
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Jo2. Fransofifbhe Birdhe am Gendarmenmarft
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pon vertriebenen bollandifhen Reformierten ab, Ks

ift Sarum beseidnend, Saf das Motiv ses Ouer-

baufes 3uerft bei einer WuslanderFirdhe begegnet.

Es it Sie Franzsfifhe BRirdhe auf dem Gendar-

menmarft von I701. Wuf den ausdridliden Wunfdh

Ser Gemeinde wurde Ser Plan des bugenottifden
Temple de Charanton sugrunde gelegt. Der Lntwurf,
von Cayart, bereicdhert Sas niidterne Redted da-

surd, safs die beisen Sdmalfeiten Forbbogenformig
ausgebogen find. Zin Umbau von [86] verwandelte

Sas Querbaus in ein Langbhaus Surd Verlegung
yon Altar und Kanzel an eine Sdmalfeite. Otto

Marh bat sen urfpringliden Zuftand wiederberge-

ftellt: Utar und Kansel erbeben fidh im Ringe einer

Subdrerbiibne in Ser Witte Ser dftliden Lanofeite,

Die SopbhienFirde 712/13. 1729-35 wurde

ser 6Om bobe Turm unorganifdh, nidt in ser Gaupt-
adfe Sem Kanselaltar gegenuber aufgefubrt, fondern
einer Shmalfeite vorgelegt. Diefer Widerfprudh wurde

1834 dadurcdh bereinigt, af man Sen Kanselaltar an

Sie Sem Turm gesentiberliegende Sdmalfeite ver-

legte. Sm Snneren liefen auf allen vier Seiten SEm-

poren berum. in Umbau von [892 bat sem Inneren

ein vollig verandertes Geficht geaeben. Der Kansel-
altar wurde befeitigt, eine Chornifdhe angebaut. —

Der Turm von Grael gebdort su Sen markanten Lr-

fheinunaen feiner Gattung.
:

Die SerlinerGarnifonfirde, untrennbar nidt

blof mit Ser BVSerliner Garnifon, fondern mit Sem

preufifben Seer verbunden, erbielt thre gefdhidtlid

gewordene Geftalt durd Sen VWeubau von 1720-22

nad den Planen von Gerlad. Mit sen GarnifonFirdhen
fam cin neues lement in den Rirdenbau. Der

Grofe Kurfirft war es, ser regelmafige Garnifon-
tottesdienfte und eine felbftandige Dfarrftelle fiir die

Garnijon einridtete. Die Gottesdsienfte wurden ur-

fpriinglih im Schatten von drei Linden gebalten, bis

es 3um Sau Ser erften Garnifonfirdhe Fam, Sie [720

surd die Lrplofion ses ebemaligen Spandauer Tor-

turmes fo fdhwer befdhdabsigtwurde, daf fte abgebrodhen
werden mufte. Der Gerladhfade Bau ftellt cin Quer:

baus Sar von elf Fenfterjoden (58m 3u 31m), Die

Rangel ungefabr in Ser Witte einer Lanafeite, Savor

der Altar. Der Bau aufen und innen dsoppelaefdhoffita.
Die Sauptfront sadsurd gegliedert, saff Sie mittleren

drei Feniter su cinem Rifalit mit Giebel sufammenge-
fafit find. Uber Sen Tiiren wie auf der Spige des grofen
Dachreiters ser fhwarse Udler mit Sem Wablfprud
Ses preupifhen Ronigtums: Non Soli cedit. Die

Funftlerifbe Gliederung bebt Sen Bau bod binaus

7 Proteftantifher Rirchenbau
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103. Berlin, Sopbienfirdhe, Turm
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liber das Viveau eines grofen Lrersierfdhuppens, mit sem er wobl vergliden worden ift.
Das Viudtern-Praktifde entfpridt feiner Beftimmung. YWrod wird ser — im Weubau als

FremdForper wirkendse — Holsfcdemel geseigt, auf sem Ser Konig Friedrid) Wilhelm I. faf,
als Sie Kirche unter Veteiligung ser gefamten Garnifon eingeweibt wurde durch den Feldpropft
Gedide, den Didter Ses Liedes: Wie Gott mid fibrt, fo will ih geben.... Liner ser grofen
Tate in der Gefcdidte der Garnifontirdhe war es, als am JI, Vrovember 1745 in feierlidem
Suge die bei Sobenfriedberg und Soor erbeuteten 79 Fabnen und 8 Standarten urd das

Gardeduforps in die Rirde geleitet wurden. Sier feierte Raifer Wilbelm I. alle grofen Lrfolae
und Subilaen des preufifden Seeres. Lin Wusbau von [816/17 hatte sem Gnneren ftreng
Flaffisiftifhe Formen gegeben, [908 wurde der gefdhidtlid ebrwiirdige Bau Sas Opfer eines

SFeuerbrandses, der durd Seiflaufen des Orgelmotors entftanden war, Lr erftand in neuen

Formen, wie er fie in den Sabren 1899 3u [900 erbalten hatte. Freilid Fein Saud des alten

biftorifhen Raumes webt mebr Surd die neue Salle. Vrur die WilitarFanzel (jent sur Seite
des Ultars) und ser barode, an Sdliiter gemabnende Taufftein find die alten geblieben, Wud

der ardfite Teil des alten Fabnenfbmuces fiel en Flammen
sum Opfer.

Die Potsdsamer GarnifonFirde (1731-35) von

Gerlad ift mit der Berliner im Grundrif Fameradfcdaft-
lid) verbunden als Rind dSesfelben preufifchen Geiftes: ein

normales O.uerbaus mit dSoppeltem, in bartem RedhteE
ringsum angelegten Lmporen, sie Sie boben Fenfter tber-

fdhneisen, Die Lnge des WMittelraumes swingt Sen Lin-

tretenden unwillfurlid 3u ftraffer foldatifber Saltung. WUltar

und Rangel tbercinander. Der jesige Warmoraltar ein Ge-

fdhenf KRaifer Wilbelms I]. Gegeniiber Sie Foniglidbe Loge.
Line Wallfabrtsftatte Ser gansen Wration bildet sie KRoniags-
gruft unter Ser Rangel mit en Gargen Friedridh Wilbelims I.

Jo4, Potsdam, Garnifonfirdhe und feines grofen Sobnes. Lint ftanden rechts und links

vom WUltar 3wei grofe MWarmorftatuen der Kriegsgottbeiten
Mars und Bellona (von Friedrid Wilbelm LI]. sem Stadticdlof tberwiefen). Wn sen

Pfeilern Sie Siegestropbaen aus fiinf Feldziigen (1813, 15, 64, 66, 70), die Sen Raum

Geradesu sum Seeresmufeum madden und ibm cine eigene ftegesfeftlide Wrote verleiben.
nWer Fonnte diefe Fabnen, Sie wie ftumme Gebete bier wirken, feben, obne im Innerften
su erbeben?!” (5, Franffurth). Sier Fiindet alles die grofe Tradition von Preufens Konigen,
den Geift von Potsdsam, Ser obne das Fundament Ser Gottesfurdht nicdt 3u Senken ift.
Die Konigin Luife befucte Furs vor ibrem Tode faft jeden Gonntag die Kirche. Sier fblug
die SenFwtirdige Reidhstagligung vom 21. Warsz [933 mit eherner Willenstraft die Tore auf
su neuer Seutfder Zufunft. ... Die fdlidten Wufenfeiten mit Sen boben Fenftern auf drei

Seiten durd giebelgefronte MWittelrifalite geglicdert, Wn der vierten Seite fpringt Ser Turm

auf, mit feiner plaftifhen Kraft in wundervollem Kontraft 3u ser Fladhenbaftigteit ser Rirden-
mauern, Keine Worte vermdgen die SerrlidFeit Siefes 90m boben, finfaefdoffigen Turmes

su fcdildern, Der Marfdhrbythmus, in Sem die Kolonnen aufmarfdierten, ererzierten und

paradierten, fcdeint bier Stein und Form geworden 3u fein. Die Schdonbeit ser Forinthifden
Saulen, die Fille es Shmudes, as Spiel von Licht und Scatten verleibt sem Turm eine

Llegans, die Sen Bauwerken des preufifden Seeres fonft abgebt. Die beriibmte Spielubr in

sem aus Lidenbols Fonftruierten ober(ten Gefhof. Line mit Kupfer gededte Gaube rafft das

Gangze zufammen, Den TurmFnauf bildset cin Riffen mit Krone, Surd das vertifal cine Lifen-
ftange mit einer Gonne ftoft. Sie wird gefreust von einer Ouerftange, Seren eines Lnde Sen

zur Sonne fteigenden Udler, deren anderes Ende sie Snitialen des Vramens Friedrih Wilbelm I.

tragt. Sclagend charafterifiert §. frandfurth Siefen RKirchturm ser preufifden Garde:
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JO5. Potsdam, GarnifonFirdhe

Wie cin Feldberr cine grofe Revue abjunebmen, ftebt er geredt Sa.” Weldhe Lebens- und

Kraftfulle, welbe Schonbeit muf die Berliner GarnifonFirhe mit einem Turm entbebren!')
Die Sauptfirde ser Refidsens, der Dom Friesrids des Grofen, von Boumann 6, UW.

1747—S0, legte fic in einer Sreite von 69 m (3u 20 m Tiefe) Sem Spreearm vor. Die Quer-

adfe als Sauptacfe ftarf betont, aufen urd die von einem KRuppelbau gefronte Linganagsballe

1) Uber die 12 Gemadlode, die Friedvidy Wilhelm IIL. an Sen Pfeilern hatte aufbangen na- Daul Ortwin Rave, Runt und Kirche 1933, Doppelbeft 2/3.

ae
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mit Ser in Sas Sciff bervorfpringenden Konigsloge, und im Inneren surd Ultar und KRansel,
die ibren Plag in Ser Witte Ser gegentiberliegenden Langsfeite batten. Sm Gegenfag zu sen

Garnifontfirhen war der Bau aufen nur eingefhoffig. In unfdhdsner Weife wurden die boben
Fenfter von sen Lmporen surdhfdnitten, Den Rang einer Konigskirde Fonnte diefer Dom gewif
nicht beanfpruden, Uberdies war die afuftifdhe Ungunft surd die unaebeure Breite ins Untrag-

eee
—

em
||

106. Potsdam, Garnifonfirdhe, Utar (dabinter Grab Friedrids des

Grofen)

bare gefteigert. Sine

einsigartige Weibe gab
sem Dom feine Be-

ftimmung als Gruft-
Firde Ses Serrfder-
baufes. Wabrend die

ubrigen Sobensollern-
farge aus den betden

Griften Ses alten

Domes [750 in sas

neue Gewdlbe unter

dem Dom ubergefubrt
wurden, fanden Sie

Drunffarfopbane Ses

Grofen Rurfurjten
und feiner  sweiten

Gemablin Dorothea,
RKRénig Friedrids I.

und ser Konigin
Sopbie Charlotte in

sen vier Ldwinkeln

des Rirhenfdbiffes
ibre Wuf(tellung. —

Um 2. Oftober, Sem

Lrntesankfeft 1892,
wurde der lepte Got-

tesdien{t gebalten. Die

Veranderung, Sie der

Dom urd Scinkel
erfubr, werden in dem

Sedinkel gewidsmeten
Rapitel sur Sprache
Fommen?),

Der Vreubau Ser

seutfdben Luifen-

ftadstifhen Rirdhe

(175J—53), der an Sie

Stelle des alten Facd-
werfbaus trat, lief die

Kreusform fabren und ariff das Schema des OQuerbaufes auf. Der Turm erft von 1845.

Die Reibe der Querbausanlagen fdlieft sie GeorgenFirdhe von 1780. Lin Redted von

47:J9'/,m, an Ser Lanofeite in Ser Mitte fdmale Giebelvorbauten. Doppelte Lmporen
auf allen vier Seiten, Rangel und Altar in Ser Mitte der fudsliden Lanafeite.

) S. LIT F.



Finige unwefentlide
Viedsitgler nicdt gerednet,
laft fid) 3ufammenfaffend
fagen: Um die Witte des

18. Nabrbunderts verfidert
der Strom, umerftnad mebr
als einem balben Sabrbun-
dert im Jeitalter Sdinkels
wieder dSurd3zubredhen, Tn

den rund fieben Sabr3ebnten
feitder Grundfteinlequng der

Dorotheenftadtifcden Kirde
ift in immer neuen Anlaufen
obne Srage mit bedeutenden

“Lrfolgen in den Mauern

Perlins um die Aufgabe des

evangelifcen Kirdhbaues ge-

rungen worden. Unddocb ge-

lang ein witFlid grofter Wurf
nidt. Gemeffen an den Kir-

chen Dresdens und an der

Midselistirhe Samburgs
witfen die BaroEirden
Serlins 3opfig, dirftia, im

Salle qroferer Dimenfionen,
wie 3.3. der Garnifontirde,
nidtern und fcwerféllig.
Die fdhdpferifche Kraft, der

Anbeud des Genialen, der

Serlins qrofe Profanbauten
jenes 3eitalters auszeidnet,
ift dem Seafralbau verfagt
geblieben. Und dod) wieder

gebt von diefen BSauten mit

all ibren Gcranken und

Wangeln etwas aus wie das

Grifien eines goldenen Zeit-

alters, wenn man an die

MWaffenfabrifationen pfeudo-
gotifber Rirden in der

zweiten Salfte des Jo. Vabr-
hunderts denFt,

JosBerlin und Potsdam
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107. Potsdam, GarnifonFirdhe

1O8. Berlin, Dom, Lntwurf von Boumann 8. Ae.
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7. Die Ausgeftaltung des Inneren

Die Ausgeftaltung des Inneren blieb im J7. und 8. Sabrbundert ein wefentlides
Kapitel in der Gefcdidte des evangelifhen HRirdhenbaus; in den vom Mittelalter

ibernommenen Birchen bildete fie das einzige, was 3u fcaffen war. Unfer Gebiet

birgt aud aus diefer Zeit Koftbarkeiten der réumliden Ausftattung. Die zweite
Salfte des 17. Vabrbunderts tragt durchaus Ubergangscarafter, im Anfang an die

Renaiffancetraditionen anfcdliefend, gegen Ende fic der neuen Weltanfchauung des

Saro€ sffnend. Die Entwidlung ift unter einem dsoppelten Gefichtspuntt 3u betradters.
Sunddft unter dem dfthetifchen. Was 5. Wayer von der Kanzel ausfitbrt, gilt
von jedem Stud der Musftattung: ,Bis 3um ausgebenden 17. Vabrbundert bleibt

dte Hanzel Widbel, d. b. ifoliertes Stik der Kircdhenausftattung, das fur fic gedact,

Joo. Rlitten (Oberlaufin)

gearbeitet und in die Hirde
bineingeftellt wurde. €&s

Fann aus dem Raum ber-

Ausgenommen werden, obne

def eine Aide entfteben
wirde.” Der Additions-

charafter pragt dem Hircden-
inneren der Renaiffance
den entfdeidenden Grund-

3ug auf. Der Barok bebt
die DWfolierung auf und

ordnet die einzelnen Stirde

dem Gefamtraum ein, WAus-

ftattung und Raum werden

zu unlosbarer Linbeit ver-

fhmolkzen. Befonders in

die Augen fpringende Aunft-
mittel der Einheitstenden3

find die farbige Vebandlung,
die reichen Draperien (meift
nur gemalt), Reibung und

Angliederung u. &. — Die

dunkle Sarbenffala des

Barok lidctet das Rofofo

auf durd> Bevorzugung
garter Tonung in Rofa,
Blau und Grin. Rationa-

lismus und Hlaffizismus
reduzieren die Palette auf

Weiff und Gold, mit denen
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fic febr wobl eine feierlice

Stimmung erzeugen left.
Der Gipfel der Wiudternbeit
wird erreicht mit der weiffen
baw. grauen Tine, die fic
wie ein Zeidhentucd auf alle

Regungen des Gefithls legt.
So qveift der dafthetifde
Gefihtspuntt in den swei-
ten, den feelifcen, iber.

Das Treuberzige, Traulide,
Warme, Gemitvolle der

Srommigkeit des 16. und 17.

Sabrbundert wird abgeldft
von den tberwiegend defo-

rativen Intereffen des Spat-
barod, deffen Grofizigig£keit,

IJ, Wufterbarth (Dommern), Serrfcbaftslogen im

UWtarraum

Pradt und Pathetif ther den Verluft an Innerlidfeit nicht binwegtaufden Fann.
Die Fablen Reaume feit dem ausgebenden 18. Vabrbundert find der itberzeugendfte

III. Rlitten (Ob. Laufig), Snneres Ser Sabmen’faden Serrenloge
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112. Schonberg (Ob. Laufig), Serrfdaftsloge

anfdhaulide Beweis von der Armut der blofen Ratio. Der jeweilige Stand der LEnt-

widlung ift an den folgenden inftruftiven Beifpielen abzulefen.

17. NJabrbundSert

Sdlefien, Die Friesenstirhen von Aauer uns Sadhweidsnig. Die Grenzfirdhen. Julius-
burg (1693),

BSrandsenburg. Grof-Glienide (Ofthavelland), UWhbendorf (Weftprignig). Beise um

1680,

Pommern. Grof-Auftin (Kr. Rammin), Oftteil erbaut [66]. Sven (Kr. AnFlam).
Kremsow (Pyrig) 17. und 18. SJabrbundert. Lin befonderes Prachtftiud ser AWitarraum in

Ser Furs vor 1700 erridteten BRirdhe von Wufterbarth (Kr. Belgarsd).
Weftpreufen. Stiblau, Witte es 17. Jabrbunderts. Gotteswalde 1672. Tiegenort 1686,

Riefenburg nad einem Brande von 1688.

Oftpreufen, Oftrofollen, BlokbolsFirhe von 1667. WiubIbaufen 1695, sas 3u den reid-
ften Wusftattungen gebdrt.

18. NabrbundSert

Sohlefien. Gnadsentirhen von Sirfhberg und Landesbut. Jufludtstirdhen von Gebbards-
Sorf und Sarpersdorf,.
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Wiedlenburg. Mirow (Strelig) 1742-44, Ult-Gaarzs (Rangel 1751/52, Ultar 1754/55,

Oragelempore 1780).

Srandenburg. Ludau (3. T. 17. Dabrbundert),
Sm RokoFoftil:

Shlefien. Deutidh-Offig. — Blitten (O.-L.): ,, Wirgends anders in Sclefien und vielleidt
aud in Deutfdhland dsirfte fid in einer einfaden Dorffirdhe cine fo vollftansige und barmo-
nifde Rokfofoausftattung ses Inneren finden wie bier in Kitten.“

Brandenburg. KRarwe (Kr. Ruppin) um 770.

Oftpreufien. KRonigsberg, Saberberger Kirche 1745—56, Grofpeiften um 1750,

Die Serrfhaftslogen wadfen fidh 3u befonderen Kabinettftiden aus. Jumel

wenn fie gereibt werden, beftimmen fie weithin den Gefamteindrud [3, 8B. Wufter-
barth (Pommern) um 1700; Yieda OZ. 1721; Dietnig (Vreumarf, Kr. KRonigs-
berg) Witte des 18. Nabrbunderts]. Die laftenformige Abfonderung der Ariftofratie
batin diefen Zogen einen beredten monumentealen YTiederfdlag gefunden), Durd Ver-

glafung abgefchloffen vom tbrigen Gemeinderaum, mit dem fie nur durd Schiebe-
fenfter fommunizieren, tragen fie ein Stik des herrfhaftliden Sclofjes in die Kirche,
ausgeftattet mit Polfterfeffeln, mit Tifdh, mit Ofen, mit Bibliothef, mit Betpult, mit

Spiegel ufw.”). Surftliden Glanz entfalten die Logen der Landesherren 3. 3. in

Crojjen Warienkirdhe (mit madtiger Krone, FEriegerifhen Lmblemen und den TWn-

fignien des Schwarzen WAdlerordens), in Roftod Marien, Zudwigsluft uw. «.

1) Sturm ftellt in feiner Scrift von [718 die folgenden Fordserungen fiir Sie Serrfcdafts-
logen auf: Saf fie den bequemften Ort 3u boren und 3u feben beFommen; daf {te ibre befonderen
Turen und Treppen baben, sah Sie Serrfcdaft, obne Surc die Kirche und die Leute su geben,

binemfommen Fonne; daffKdie Bedienten Saneben Plag finden; Saf fie fo raumlid feien,

safK man als in einem Simmer Sarinnen auf und ab geben moge; SafK man im Winter die-

felben erwarmen Fonne; Saf {te nidt 3u bod nod 3u niedrig liegen; Saf Feine andern Stuble
Sartiber feien, Sadurdh Sie Serrfdaft mit Geben und Poltern Fonnte befdweret werden.

2) Sclefifche Meifterftiide: Ser Furftenfteiner Chor in ser Sdweidsniger Friesenstirde,
Schonberg (Oberlaufig) nach einem Brande von 1688, Klitten (Oberiaufig) Rofoko. Wedlen-

bura: Baffe. Brandenburg: Waldow, Sternbagen (Kr. Prenglau). Wit-Pobdelsig (Hr. Le-

bus) ufw.



3. Rapitel

Im Sanne des Hiftorismus
1. Das Feitalter des Klaffizismus

Der Hlaffizismus itbernimmt als LErbfdhaft die Lrgebnifje, 3 denen die Durd-
arbeitung des proteftantifhen Rirdhbauproblems im Jeitalter des Barok gefiibre
hatte. Die dreifciffige Sallenfirche war erledigt. Der Freuzformige Grundriff hatte
fic) in Fonfequenter Entwidlung felbft iberwunden. Die rechtedige Saalkirdhe und

die verfdchiedenen Typen der Zentralanlage mit dem Ranzelaltar bracten die prote-

ftantifcdhe Gottesdienftidee fener Zeit 3u fo Flaffifcer Darftellung, daf der folgenden
Generation im wefentlidhen nichts 3u tun brig gelaffen war, als das tiberEommene

Lrbe in neve FSormen 3u Eleiden. Line Weufdhdpfung des Kirdhbaus hatte des Durd-
brudes neuen religidfen £rlebens bedurft. Wllein diefer religidfe Durdhbrud blieb

aus. Don dem fubftanzlofen Chriftentum des Rationglismus baw. Sdealismus wear

Feine Wiedergeburt der chriftliden Kunft 3u erwarten. Der Pietismus und die Lr-

wekungsbewegung nad den Sreibeitetriegen erqriffen viel 3u Eleine Kreife und waren

felbft 34 enge, ale daf fie batten der Kultur und Kunft neue Antriebe geben Eonnen.

So bleibt die Gude nad neven Baugedanken ergebnislos, wobl mit der einziqen
Ausnabme der Anordnung ser Ranzel vor dem Altar. Die religisfe und die Fiunft-
levifche Kraft war erfcopft. Den Erfag flr das verfagte eigene Scaffen fucdte man

in der Viahabmung der Stile der Dergangenbeit. Die Baumeifter faben ibren Stol;
darin, Viadfabren der WAntife 3u fein. Windelmanns Bekenntnis war das ibre: ,,Der
einzige Weg fir uns, grofs, ja wenn moglid unnadbabmlic& 3u werden, ift die Wac-
abmung der Alten.” Wir Seutigen empfinden nur au febr die Schattenfeiten diefes
Lpigonentums, die am groften Beifpiel, an Scinkel, genauer aufgezeiqt werden

follen: den Derzidt auf die eigene Sprache, auf das Scaffen aus den urfprimgliden
Quellen des eigenen Volfstums, der eigenen Zeit heraus, den Mangel an Schwung
und Kraft. Die volfs- und zeitfremden proteftantifcen Rirdhbaumeifter waren auch
ihrer Rirdhe im Innerften entfremdet. Sie fuchten die infpirierende Sdee tberall, nur

nidt im Gottesdienft threr Hirde, nur nict in der beimifchen UWberlieferung.Der

Fatholifche Kirhbau Staliens und Sranfreics, der antife Tempel, das antike Theater,
die aagyptifde Pyramide misffen als Dorbilder dienen. Z. Catel erflart!): ,, Aus den

Bedingungen des Jwedes und der Konftruftion gebt bervor, da fiir proteftantifcde
Kirdhen nur allein die Grundformen der griehifcen und rémifchen Baukunft angu-
wenden find. ... Die alte deutfche Bauart ift alfo unbedingt ausgefchlofien.” —

Der Hirdhturm in feiner nordifcen Figenart wird dem neuen Woeal geopfert. Er

) Grundsiige einer Theorie der Bauart proteft. Kirchen 1815, S. 57.
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J13. Berlin, Franszdfifd-reformierte Rirdhe am Gendarmenmartt

wird dem antifen Waff unterworfen oder er feblt ganz. Gicer nidt nur aus Gpar-

famFeitsgriinden. — SGcwerer wiegt der Derluft an Geele. Bis tief in das 18. Sabr-

bundert binein bat der Proteftantismus dem Hirchenraum vor allem durd reide

mealerifhe Behandlung die Stimmung des Gemitvollen, Innerliden, Sebagliden
mitzuteilen vermodt. Das alles ftirbt ab. Jwifdhen nirdternen Fablen Wanden itber-

Fommt den Befuder ein Srofteln. Das Antikifierende Ser Sormen ift Feine Lnt-

fbhadiqung fir die verlorene religidfe TnnerlidFeit. Wo ein Raum fatral wirkt, wie

das in vielen Sallen 3.23. bei Langhans, bet Schinkel ufw. der Fall tft, ift es der

feierlid-Fitble Saud> ferner antifer Srommigfeit. — Dod damit ift der Klaffizismus
nur einfeitig harafterifiert. Der Duclismus in feinem Wefen darf nicdt itberfeben
werden. Der Strom eingeborenen nordifdhen Lmpfindens fonnte wobl eine Zeitlang
zurtgedrangt, aber nie ganz ausgefcaltet werden. €r bridt durch, nidt als Gegen-
ftof gegen den Klaffizismus, nidt als WAhlofungdes Hlaffizismus, fondern innerhalb
des Alaffizismus felbjt. Schinlel, der grofite HBlaffisift, it Klaffiszift und Goriker in

einem. Hlaffizismus und Romantif find lediglid zwei verfciedene Auspragungen
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desfelben ridwdrts gericteten Geiftes, der, feiner Zeit entfremdet, einmal im Flaffi-
fhen, dann im nordifcen ,, Atertum”, dem Mittelalter, die Sormen fiir feinen Einft-
lerifcen AWusdrud€ fudt. As Symbol diefes Dualismus fteben die beiden qrofiten aus-

gefitbrten Rirdhen Scinkels nebeneinander: die gotifche Sriedrid) Werderfche Kirche
in Berlin und die Wifolaifirdhe in Potsdam. Um die Witte des Vabrbunderts erlifdt
die Flaffiziftifhe Stromung ; die mittelalterlide wird frei, und es wird dann nicht mebr
anders gebaut als in den Stilen des MWittelalters, nad einem Furzen Jwifchenfpiel,
das der altchriftlidhen Bafilifa gebdrte.

Die Zeit des HRlaffizismus erftredt fid) rund ber ein Vabrbundert. Anfang und

Lnde mogen urd) zwei melenburgifche Kirden bezeichnet werden, die Softirde
von Ludwigsluft (1765—70) und die Kirche von Twenga, wo 1867, als die Romantik€

léngft die mittelalterliden Stile eingebiirgert hatte, die Faffade in reinen Sormen des

Rlaffizismus vorgetragen wird.

Gleichfam die Tortiivme des neuen Jeitalters find die beiden Turmbauten auf
dem Gendarmenmarktin Verlin, J78J—85. Karl von Gontard, der bevorzuqte
Arcitekt der lesten Lebensjabre des grofen Konigs, hat in ibnen ein eigenartiges
Dentmal friserizianifden Geiftes gefcbaffen, fowobl mit ihrem Tro€enbeit und Grfe
vereinigenden Aufbau wie in ibrer gan3zliden Besziebungslofigkeit zur Hirde. Jweek-

freie Schopfungen rein deforativen Scautriebes, gebdren fie 34 den unvergefliden
Lindriden Berlins. Als Wiufter hatte der Konig die Bircen auf der Piazza del

Popolo in Rom angegeben. Der runde Kuppelturm wadft heraus aus einem im

griedhifdhen Kreuz gefithrten, gleidmdfig auf allen vier Geiten mit einer Gaulen-

vorballe gefhmirdkten Untergefchof. Wan fcheute bet der Weuen Hirde nicht davor

sure, mit zwei unformigen Pfeilern in das Hircheninnere einzugreifen, die erft bei

der lenten Lrneverung befeitigt worden find. UnverFennbear weifen die beiden Kuppel-
tirme aud nad rudwdrts. YIod einmal triumpbiert die alte nordifhe Turmliebe.

Sarokes Lmpfinden treibt die Kuppeln in eine Sdbhe, die das Flaffiziftifche Waf
fprengt. Das madt ein Dergleid mit den Kirdtiirmen von Langhans, die denfelben
Sabren angebsren, doppelt fitblbar. Der Turm der Sranzdfifcen Kirche ift never-

dings im Bnnern ale mebrgefcdoffiges Gemeindehaus ausqebaut worden.

Die rechtedige Saalfirde

Das Schema der rechtedkigen Saalkircdhe mit Kanzelaltar wird nur geringfiigiq ab-

gewandelt. Die Abwandlungen betreffen die Geftaltung der Ofiwand (gradlinig,
polygonal, bogenformig) und die Sibrung der Emporen (rechtedig oder ovel) auf
dret oder auf vier Geiten. Das Langbaus bherrfadt durcdheaus vor.

Die erfte grofe Sdhopfung ift die Sofkirhe in Zudwigsluft (Wedlenburg),
176S5—To, von Sobann Soahim Bufd4). In der Witteladfe des rechtekigen Sclof-
planes als Gegenftie zum Sdhlof gebaut. Im Grundriff ein rechtediger, im Often
dreifeitig gefdloffener Gaal, vor den fic eine Gaulenballe leqt, die an beiden

) Der erfte Lntwurf ftellt cin Unifum dar: eine regelrechte Pyramise!
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Seiten betradtlid) itber die

Breite des Sciffes binaus-
gebt (39 m breit, 7 m tief,
14m hod). Die Elaffiziftifde
Séulenballe und das mit

fdhwerfdlligem Wanfarden-
dah gededte Schiff find
vollig unorganifdh mitein-

ander verbunden. Siebt
man den Sau von der Seite,
Flaffen die beiden Beftand-
teile boffnungslos ausein-

ander, 3umal die Aufenfeiten
des =Rirchenfcdiffes jeden

Derjfud> Finftlerifdher Ge-

ftaltung vermifjfen lafjen.
Der Vorbau beftebt aus

fehs weitgeftellten dorifhen Sdulen aus verpuntem Badftein, denen an der

Riéweand Pilafter entfprecen, und dem geraden Gebdl— mit Giebel und Attike.
In Statuen der vier Evangeliften Flingt die Dertifale der Gaulen aus. Sm Stil

der Jeit verFindet die Giebelinfchrift: Jesu Christo Magno Peccatorum Redemptori
Hoc templum consecratum est A Magno Peccatore Redempto . .. folgt der Yame

des Serzogs, der vom Pietismus ftarf beeinfluft war. Die Zangswande des ein-

fhiffigen Innern find mit adht machtigen, eng geftellten Gaulen (aus Sol; mit Stud:

bewurf) befegt, auf denen vermittels eines Arcitrave die qrofe bdlzerne Tonne

auffigt. Lmporen bedurfte die Eleine Sofgemeinde nidt. An der Lingangswand die

furftlidhe Loge. Die Altarwand bedet ein auf illufioniftifche Wirkung berecnetes
Riefengemdlde auf Pappe: Die VDerFiindiqung der Geburt Chrifti an die Sirten. Die

Orgel liegt verftedt zwifchen zwei SGdidten der Gemaldewand, fo dai Wufik und

Gefang aus des Simmels Wolken bervorfFommen. Wan fiebt, diefe Sofkirdhe fcredt
vor Feiner theatralifhen Wirkung 3urtd.
Das ftdrljte Wntereffe beanfprudt die An-

IJ4, Ludwigsluft (Wiedlenburg), Soffirde

\e

ordnung von Altar und Rangel. Kine
e

Sveitreppe, die 3u dem erhdbten Altarplas

‘ firbrt, wird in der Witte von dem Aufbau
firr die Rangel unterbrodhen. Die Kanzel ift
in origineller Weife vor den Altar geftellt,

e eine Lfung, die nadhmals Schinkel aufariff

&
und Die erft in der neveften Zeit frudtbar ge-
worden ift. Das Innere, Weif auf Gold, weit

‘e neben den firengen FlaffiziftifchenFormen aud
—_—wn. Ludswigsluft folche des leicht befahwingten Rofoko auf.
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Un Ludswigsluft fdliepen
wir in eingelnen typifdhen Glie-

dern Sie Rette an, die durch ein

volles SMabrbundsert fdwinat.
Ragnit (Oftpreufen) 1772,

Siegelbau, Sas Dnnere aus

Sols in Flaffisiftifben formen.
Swei Reiben tosfanifber Sau-

len tragen ein Tonnengewdlbe,
uber Sen Lmporen flache Bret-

terdede.

Bausad (Kr. Kroffen)
1782—85, mafftver Dugbau mit

Lifenengliederung ; im Often im

fladhen Rorbbogen gefdloffen.
Swinemunde (Entwurf

von Gilly 9. 3.) 1788—90, ein

turmlofer Bedurfnisbau, an

den [88) eine Ultarnifcde an-

tefliat worden ift,

Glogau (Sdlefien) refor-
mierte Kirche von 1789, So

pradtvoll Sie Weftfaffadse ae-

aliedert ijt, fo nudtern ift das

Innere,

Golffen (Kr. Ludau)
J8JJ—20, Turm 1845. Der

Rangelaltar ift in eine rund-

bogige VWifche bineingeftellt,
auf drei Seiten Lmyporen auf

IJ6, Ludwigsluft (Wedlenburg), Soffirde Sorifierenden Saulen.

Wurith (Kr. Weft-Stern-
berg) [816, Fadhwerkbau mit dreifeitigem Oft(dhluf. Die gefamte innere Ausftattung: Rangel,
Ultar, Taufe, Geftibl, Cmporen, zeigen Sen Klaffisismus von feiner nudternen Seite,

Wormditt (Oftpreufen) 1830, Solstonne im Mittelfdiff, Lmporen an drei Seiten auf
sorifbhen Saulen.

Uit-Langfow (Kr, Lebus) 1832, Betfaal uns Schule unter einem Dad. Das Flaffisiftifde
Innere nad ublidem Sdhema, mit Solstonne,

Seelow (Kr. Lebus) 1832, mit balbfreisformiger Apfis, Wersidt auf sen Wittelgana.
Sweigefdhofftae Lmporen.

Ortwig (Hr. Lebus) 1849, ,Das gefamte Innere mit feinem Kanselaltar und sen Lmporen-
einbauten ift gerade wegen der Linfadbeit vielleidt der cinwandfreiefte Bau diefer unfelbftan-
digen Seit”. (Wers. 8. KunftdsenFmaler.)

Die Fformen werden diirrer und dirftiger. Das Ende Sammert berauf. Rubmlos fteigt ser

RKlaffisismus ins Grab, und mit ibm dser Kanselaltar.

Rarl Gotthard Langhans
Den Hobepunkt der erften Galfte des Flaffiziftifcen Jeitalters bezeidbnen die Bau-

ten von Karl Gotthard Langhans (1732—J808). Der groffe Gdlefier, der
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JI7. Waldenburg (Scdlefien)

unmittelbar nad dem Tode Sriedridcs des Grofen im Brandenburger Tor das wunder-

vollite Symbol des friderizianifcen wie des beldifcden Preufentums tbherhaupt fduf,
trat erftmelig als Rirhbaumeifter in die Erfcheinung mit feinem Lntwurf fir den

Yieubsau der Glogauer Sriedensfirde, die nod ganz das itblihe Schema einbielt.
Seine flaffifche, fortan nur unwefentlid abgewandelte Formel bat er gefunden mit den

beisen Rirdhen von Gr.-Wartenberg und Waldenburg, 3u Senen im Yabre 1785 der

Grundftein gelegt wurde. Sie ftimmen weithin Uberein, Redhtedige Langbaufer von fieben
Acfen, Savon dsrei 3u einem Rifalit vereinigt und durd cinen Giebel zufammengefaft. Vor

einer Schmalfeite in ser Sauptadfe Ser Turm: im erften boben Stodwerk quadsratifd, im

Obernefhof rund, Der jegige Waldenburger Turm erft von 1862. Der Lntwurf fiir sen Wal-

Senburger Turm jseigt das runde Obergefdhof mit offenem Rundtempelden befeyt. Die Front
Ses Turmeinganges greift cin Palladiomotiv auf: Jwifdhen rechtedigen Wandpfeilern ein

Sdulenpaar, sariiber cin Rundbogen. Das Innere ift von grofer WirFung. Der Kanzelaltar
an einer Schmalfeite, Die Lmporen fhweifen in madtigem, ovalem Ringe die Gemeinde su-

fammen; die unteren, von Pfeilern getragenen Lmporen tragen ibrerfeits Sie gewaltigen
Saulen, auf denen das muldenformige Gewdlbe rubt. Feierlid) wie ein Chor von Prieftern
umfteben dSiefe von Feiner Lmpore gedriidten Saulen den Raum, in Gr.-Wartenberg fteben
fie paarweife. Jn Waldenburg die Lmporen sadurdh reisvoll, saf fie vor- und suriictreten,
Lanabans dsentt nidt von der Fultifben Statte aus, fie ift ibm das Sefunddre, fondern vom
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Raum ber, Der Raum ift urchaus sas Ubergeordnete, ser KRanselaltar vermag als Gegenpart
nidt aufsufomimen,

In Berlin seugt nur eine Spur vom Rirdhbaufdhaffen ses Langbans, die Turm-

befroénung Ser Warienfirde, entworfen 1787, gebaut 1790. Sie ift bemerFenswert

dsurd das friibe Lindringen mittelalterlider Formen in sen Klafftzismus. Die mit Kupfer ein-

aefleidete SolsbeFronung ift sweigefdboffia. Das untere Gefhok im Grundrif gefhwungen,
an Sen Leen mit Porinthifhen Saulen befegt, 3wifdhen dsenen fpigbogige Blenden mit fpat-
aotifbem Wafwerk ecingebaut find. Das Obergefof beftebt aus adt offenen fpigbogiaen
Fenftern mit fpataotifdem Wafwerk und gebt in cine gefhwungene Pyramide aus, Line ftarke
Funftlerifhbe Rraft swinat Flaffisiftifdhe und gotifdhe Llemente 3ur Linbeit eines harafter-

vollen Runftwerkes sufammen.

Reithbenbad t. SI. 1793
bis 1798. Sier find Sie Lm-

poren dSreifad ubereinander.

geftellt. Die Grofartigkeit Ser

Saulen, die in Gr.. Wartenberg
und Waldenburs und KRawitid
surd> mebrere Gefcoffe durd-

geflbrt find, aebt Reidenbad
ab, Sede Lmypore figt auf be-

fonderer Saulenreibe auf. Im

erften Gefdof toskanifde, im

3weiten jonifde, im dSritten

Forintbifhbe Gaulen. Wan bat
in Siefem Raum Sie Lmpfin-
sung: es ift uberbaupt nur

nod ein Geriift a. Der Ransel-
altar ertrinft in Sem Riefen-
raum. Die Lmporen binter

118, Gr. Wartenberg (Sclefien) dem Kanzelaltar gewif nidt

swedmafig, fowenig wie die

ganze Sritte Lmpore. — Die Gliederung ses Baukdrpers analog ser in Gr.-Wartenberg und

Waldsenburg. Der Turm erbebt fidh in Reidenbadh in vier Gefcdhoffen 3u imponierender
Sobe, Ls bleibt fraglid, ob Siefe Ubweihung auf Koften von Langbans 3u feen ift.

Rawitfd, [802-08 erneuert sas Schema von Gr. Wartenberg und Waldenburg. Wur saf
die Formen vereinfadt find; 3. B. entbebren Sie Wittelvifalite Ser Giebel. Die Rawitfder
Rirdhe ift im sweiten KRriegsjabr, JOl5, durd Brand serftort worsen. Shr Wiedseraufbau— durch
die Breslauer UrditeFten Klein und Wolff— unter Seibebaltung des Grund- und Aufriffes, aber

in moderner Form- und Ffarbengebung bedeutet cine auferordentlid gelungene Vreufddpfuna.
Im Sabr Ser Vollendung von Rawitfdh endete sie Laufbabn Ses AKiinftlers. Seine

fterblide Sulle rubt in Sreslau an unbeFannter Stelle unter den Baumen ses Sdeit-
niger DarFes.

Line Vradfdopfung des Langbansfdhen Syftems ift sie Rirdhe in Wuinfterberg (1797).
Kin befdeidsener rectediger KRaften mit abgewalmtem Dad. Im Innern das elliptifde
Lmporenmotiv. Das fdlidte Weif-GolS von vornebmer Wirkung. Der Turm nach sem

Vorbild des Waldenburger ift abweidend vor die Witte einer Lanasfeite aefest.

Le ift reine Arditeftur, die uns bei Langhans entgegentritt. Gie zetqt den

Bund von Hlaffizismus und Rationalismus. Gefpart ift mit dem Ornament.

Aber wo es im YWufserenbegeqnet, ift es von gedieqener Wirkung. Auf die Sarbe
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ift ganz verzictet. Yur der Raum und feine
funftionellen Glieder, die Gaulen und die Lm-

poren, follen den Kintretenden in ibren Bann

fdlagen. Obne Srage: in diefem rationaliftifaen
Rlsffizismus Fommt ein beftimmtes Woment

des Proteftantismus 3u fcdlagendem Ausdrud,

némlid das VDerftandes- und Willensmdfige,
die fittlidhe Strenge. Das myftifhe Klement,
Obne das wit uns auch die evangelifdhe Srommig-
Feit nidt denfen Fonnen, ift reftlos ausgefcaltet.
Das Gefithl gilt im Bereich diefer Arciteftur
nidts. Ungebroden ftrémt durd die grofien Sen-

fter das qrelle Tageslidt herein. Wian beadte
die Dorberrfcdaft der regelmafiigen geometrifcden
Siguren: Redhted, Oreiek, Kreis, SalbFreis,
Oval. Dadurc wird der ftrenge mannlide Charak-
ter diefer Bauten beftimmt. Wer fdarfer 3u-

fiebt, dem treten die Zitge der beiden grofien
Lrsieher der dameligen Zeit entgegen: Sriedricds
des Grofien, mit feinem aus der Antife gefddpf-
ten Stozismus, und Immanuel Kants, des

Ronigsberger Pbilifopben mit feinem Fategori-
fen Immperativ. Daf diefe rationaliftifhe Kunft
nidt die eigentlide feelifche Seimat evangelt-
Scher Srommigkeit ift, daritber ift Fein Wort 34

verlieren. Das wiirde heifien, etwas vom AHoft-
lidjten preisqeben, die Gefithlsinnigkeit. Diefe
Gefithlsinnigkeit fpridt fo wundervoll etwea

Gus den fdlefifhen Yiotbauten des 17. Sabr-
bunderts 3u uns, am itberzeugendften in der

Wivtil der Schweidniner Sriedensfircde.
Den Langhans-Hirhen verweandt in der

ovelen Sibrung der Emporen find in der Proving

Ilo. Berlin, WarienFirhe, Turm

Pojen SGarne, Kr. Rawitfd, 1787 und Jduny, Kr. Krotofdin, 1792, wo Altar

und Rangel nod getrennt fteben.

Querfausanlagen
Die Ouerbausanlage bleibt auc in ser Flaffisiftifhen Lpoce felten. Von sem Berliner

Urditetten Gilly 9. U. ftammen sie Lntwiirfe fir Jacobsbhagen (Bes. Stettin) nad
einem Brande von J78J, ein anfprudlofer Sedurfnisbau, und Rsslin (Wedlenburg), 1808
bis 1313, das im Snnern auf drei Seiten von Lmporen umzogen ift. — Bedeutfamer ift sas

Querbaus von Lubtheen (Medlenburg), 1817—lo, mit soppelten Lmyporen auf rei Seiten,

8 Proteftantifher Birdhenbau
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KLigenartig wdlbt fic Sie BalfonFangel tuber sem Altar. Ihr geaentiber sie Orgel. — Die

Pfarrkirdhe in Vieuruppin (Srandenburg) [8ol—o4, bat die QOueradfe fo Furs sugefnitten,
Saf der Surd Sen Saupteingang Lintretende unmittelbar vor Sem WUltar 3u fteben Fommt.

Das nudterne Snnere ift mit soppelten Lmporen befest. Line bdlgerne Tonne uberwdlbt

der Lange nad den Raum. Die Orgel uber dem Kanselaltar.— In Soclefien vertritt HI. -

Kuniegnifz am Zobten (1803—06) Sen Typus des Ouerbaufes. Die Soppelten Lmporen find
in eindrudsvollem Oval um den Raum geflbrt, Sen KRanselaltar einfdlieBend,

Rreuzformige Anlagen
Die Kreusform ift faft vollftandsig verfhwunden. Uud Schinkel, der auf fie suridgreift,

pflegt fie nur in febr abgefhwadter Geftalt. Lin vereingzelter UbFommling in der redsusierten
T-Fform mit Upfis binter dem KRanszelaltar ijt ser Dugbau von Lebus (Brandenburg) [8Jo,
an Stelle eines [1803 niedergebrannten Gotteshbaufes. Refte des alteren Baues finden fid an

einem Teil der mit Strebepfeilern verfebenen Oftpartie. Der Grundriff ift sas ariechifde Breus.

Jentralanlagen
Der Grundriff surdhlauft famtlide Dhafen vom Recdted zum Kreis.

Beifpicle fir sas Redhted mit im Often und Weften abgefragten Lden fins Obernbagen
(Rr. Regenwalde); Dannenwalde (Wedlenburg) 182), wo in die Flaffiziftifhe Formaebung
die Gotif einbridt mit fpigbogiger Geftaltung Ser Fenfter und Tiiren. Das Innere mit 3wei-
sefdhofftger Lmporenanlage, Sie sen Kanselaltar umfaft.

Starkerer Wille sur Witte ziebt das geftredte Udhted sum regelmafigen Adted sufammen.
Beifpiele: Glienide (Kr, Oftpriegnig) 1815. Das Udhted auslaufend in cin Jeltsadh mit

Laterne; im Snnern fladh gededt; die Rangel fret fhwebend iiber Sem Altar. Der Fleine Bau

siebt an Surd Sas Woblabgewogene Ser Proportionen.
Das regelmafige Wiered, Sas DOuadrat, verwertet Sie Fadwerkfirhe von KRemplin

(Wedlenburg) um 1790, von Seren FonftruFtivem Reidtum der abgebildete Querfadnitt einen

Lindrud vermittelt. Jn sas QOuadrat find Sie soppelten Lmporen im Adted eingeszeicdnet.
Line dsritte Lmpore — barod anmutend — verFrimelt fidh unter der Laterne. Die szentrale
Tendens vollendet fid in der offenen Laterne, urd die der Mittelraum Oberlidt erbalt.

Langbans & TF. baut [82J—23 in Breslau die Liftaufends-Aungfrauen-Kirdhe
als regelmafiges Swdlfed mit Ranszelaltar, deffen ganze Lrfceinung seutlid sie Lrfdhdpfung
der Rrafte sofumentiert.

Dem Scdritt vom geftredten zum regelmafigen Polyaon entfpridt ser Scritt vom Oval

sum Kreis. Die Kirdhe in Grinberg (Kr. Prenslau) 1792, ift ein Oval von [2:6!/, m mit

Dacreiter, Lindridlid durch feine Gefdloffenbeit it Giersdsorf (Kr. Lowenberg in Sclefien)
1797, Uufen swet-, innen dreigefoffta. Doppelte, bas Oval der AWufenmauern aufnebmende
Lmyporen fdhliefen sen Kangelaltar cin. Der ftorende Turm eine Zutat des lo. Sabrbunderts,

Reprafentanten Ser reinen AKreisform find 3wei Sieselbauten aus ser Proving Pofen:
KRrotofdin, 1789-90, mit doppelten bdlzernen Lmporen. 1884/85 wurde die Yorballe
mit den beisen Tirmen vorgelegt, die Laterne ber der Ruppel abgetragen. Goslin, 1812/13.

— Gleicseitig miteinander (1805—07) erftanden die Rundfirdhen von Medlenburg-Strelis,
Werke des Landbaumeifters friedrid) Wilbelm Duncdelbera: Gramelow, innerer Durd-
meffer 9m; Dolgen, innerer Durdhmeffer [2m und die weitaus fddnfte unter sen drei

Schweftern, Sobensierig: Die Lingangsfeite ausgeseidnet surd eine bobe vierfaulige
Tempelfront. Line Jubdrerbibne lauft um Sen Snnenraum. Die Kanzel ber sem Wltar

ledighid eine Ausbudtung der Lmporenbriftung. Die Kaffetten ser gewdlbten Dede neuer:

dings uberftriden.
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Lang und Zentralbau ftellt ser |
Cntwurf sur Berliner
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Wartin Gropius, 1862. Der
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ae ea POE oe 120. Rrotofdin (Dofen), Sanitt

LEntwurfes gefommen ift. Der

groBen Lrftlingsf/hdopfung des Klaffisismus, ser Goffirdhe von Ludwigsluft, batte eine ibrer
wurdige lente Scopfung nad gerade einem Babrbundert geantwortet.

2. Die LQragodieShinfel
1808 ftarb Langhans, der grofte Hirhbaumeifter der erften Salfte der Flaffisifti-

fchen Fpode. [8lo trat, mit den Entwirfen fir die Petrifirhe, Sdinkel auf den

Plan, der, 1781 geboren, genau ein Menfcenalter, bis 3u feinem 184] erfolgenden
Tode, nicht blof fur den Berliner, fondern fir den gefamten preufifcen Kirdhenbau
mefigebend war. An Umfang des Schaffens wie an Reichweite des Linfluffes ftebt
er in der Gefchicte des proteftantifden Rirhbaus fcdledhthin unvergleidlid da.

Wien Fann ficd eines Qacelns nicht erwebren, wenn Stabl in feinem Werk itber

Scinkel es als ,,die einzige Tragif in feinem fo beglidten Leben” bezeicnet, ,, fat
immer mit dem veradteten Pug wirtfhaften 3u miffen!” Die Tragif beftand aud
nidt blof darin, dafs er in eine durd die unaufbdrliden Kriege verarmte Zeit hinein-
Geboren war; daf er in feinem Adnige einen Bauberrn hatte, der immer wieder mit
dem Rechenftift feine Plane durdhFreuzte. Das Tragifce ift, daff feine Lpode im

Grunde ibres Wefens religiss wie Finfilerifh unfdopferife war, und dafi fein Genius
bei allem Reichtum feiner Anlagen nicht ftark genug war, feine 3eit 3u berwinden.

Dieje Tragif mufte fid am folgenfcwerften auswirken auf dem Gebiet, das die

Hodjten Anforderungen ftellt: im Birdhbau.
Uniibertrefflic ijt Scdinfels theoretifhe Sormulierung: ,,Da Zwekmafigkeit das

Grundprinzip alles Bauens ift, fo beftimmt die mdglidfte Darftellung des Voeals

) Gropius griff Samit surid auf den Stierfcden Lntwurf 3um Berliner Dom aus sem

Sabre 1827.

s*
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der Zwedindfigkeit, das ift der Charafter oder die Phyfiognomie eines Sauwerkes,
feinen Runftwert.” Wn der Praris aber wird der Prinzipat der Jweemafigkeit ftandig
durdtreuzt, iberwudert von rein afthetifcdhen, formalen Gefidtspuntten, die den

Jorderungen der Jwedmafigkeit geradezu ins Gefidt fclagen. Diefer Jwiefpalt wird

uns auf Sdritt und Tritt begeqnen.
Statt die Sorm herauswadfen 3u laffen mit organifcer Ylotwendigkeit aus dem

Wefen der jeweiligen WAufgabe, tritt er an die °Aufgabe beran mit der Srage: Tn

weldem der gefcicdtlid) gewordenen und itberlieferten Stile foll qebaut werden?

Damit war der Lebenszufammenbang von Wefen und Geftalt, von Ausdrud und

Sorm durdhfdnitten. Lin unfructbarer LEleFtizismus muff das fddpferifd Ur-

withfige lebendiger Sorm erfenen. Er bringt es fertig, diefelbe Birche in Sormen der

Antife, der Henaiffance, der Gotikf 34 ent-

werfen. Wo ift bier Ylotwendigkeit, wo ift
Gott? — Er Flebt an den Silfen; der Kern

entziebt fic ibm.
rv thernimmet mit feiner Zeit die Winckel-

mannfdhe Parole von der Yiladhabmung
der Alten. Lr wirft fic auf die Sormen-

_

welt des Alaffifhen, d. b. auf eine
|

Sormenfprade, deren Grammeati— und

;
Dofabular internationales Gemeingut einer

TID _

vom Wiutterboden losgeldften Bildungs-
HANAHANLY fbhidht war. Blut und Boden als formbildende

ae]

Krafte find ausqefcaltet. Dafi einem

Schinkel in diefer rein akademifdhen Sormen-

fprache Wunderwerke gelangen, wie die

Wace, da8 Schaufpielbaus und das alte

J2N. Berlin, ehemal. Petrifirde Wiufeuns, erFlart fic aus feiner im Innerften
griechhifd empfindenden Geele, die nur

wie durd einen Zufall in der Welt des Yiordens zur Geburt gelangt war, und aus

gewifjen ewigen Sertbrungspuntten zwifchen der Antife und dem preufifcden Geift,
die man vielleicht bezeichnen Fann ales Sreibeit in der Gefenmafigkeit, ale Dornebm-
heit in der Schlidtheit.

Sefatomben an Zeit und Kraft hat Schinkel der Wabnidee geopfert, ,,cin der goti-
fhen Runft zur Vollendung nod Seblendes” durch Finfhmelzung der WAntife 3u

gewinnen, So vergreifen fonnte fih nur ein sSEFleFtizismus, dem das innerfte
Wefen der Gott ein Buc mit fieben Siegeln war.

Tragifdh ift, daff Otefer proteftantifdhe Rircdhbaumeifter wobl alle Sernen der

Antike und des Wittelalters durchfdhweifte, af er aber — wie Stabl es fpig ausdrinkt
— den Baro feinem Charakter nad baffen mufte. Und eben im Baro bat fic das

Ringen des Proteftantismus um die Geftaltung feines Gotteshaufes abgefpielt!
Der Romantifer Schinkel Fennt und nuge fir feine Entwiirfe die antifen Tempel in
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Jtealien und Srankreid, die

Rirchen der italienifcden Re-

neiffance, die mittelalter-

liden Stile — die nabe

Stauentirde Babrs in Dres-

den ift offenbar nie wirklid
in feinen Gefichtstreis ge-

treten. Die grofe Tradition

des beimifcden proteftan-
tifhen Kirdhbaus war ibm
unbeFanntes Zand. Wuf fet-
ner 3weiten italienifden Ret-

fefpricdt er dem Baptifterium
in Slorenz und der FEleinen

Rirhe Ganta Wiaria det

Miracoli in Denedig die £ig-

nung fir eine proteftantifde
Rirhe 3u und weifs nidt,
daF alle diefe Raumformen langft von den proteftantifden Rirhbaumeiftern fir die
swede des evangelifdhen Gottesdienftes durcdhdact worden waren. Kr ftand wie in einem
luftleeren Raum, meinend, er miifje von vorn anfangen. Und diller ift in feinem
Sdinkelbudy von 1897 nod fo naiv, 3u febreiben: ,&r war der erfte, welder isber-

baupt verfudt bat, dem evangelifcdhenGotteshaus eine cigenartige Geftalt 3u geben.”
Kurt sorn erflart'): , Wem Kunft ... Ausdrucsform innerften webrbheaftigen

Lrlebens der legten Dinge ift, dem wird im Werke Scinkels Elar, daff bier der religidfe
Genius formgeftaltend fpridt.” In Wabrbeit bezeichnet es die tieffte Tragik, dafi in

diefem Rirdhbaumeifter, der felber Gprof eines alten Paftorengefhledtes war,

gerade nicht der religidfe Genius fpridt, dafi fein Geiftesleben gerade nict von den

Lebensquellen evangelifchen Glaubens gefpeift wurde, fondern das er dem Bildungs-
ideal feiner Zeit, dem bellenifierenden Wodealismus buldigte. Weder das Chriftlicde

nod das genuin Proteftan-
tifche ift in ibm formgeftal-
tend geworden! Schinkel bat
es felbft ausgefproden:
y£Lin Bebdaude, wortn man

gut boren und feben Fann,
ift nod Feine Kirche.” Aber

er felbft bat den Entwiirfen,
die fid> unter feinen uner-

midliden Sanden bauften,

Cink
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1) Runft uns KRirde 1[93I,
123. Scinkels erfter Lntwurf 3um AWusbau ses Domes Se 63,

122. Scinkels sweiter Lntwurf
sum Wiederaufbau der Petrifirdhe in Berlin
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{24. Berlin, Ulter Dom

das nicht einzubaudhen vermodt, was fie erft 3u Hircdhen gemadht hatte: das Chrift-
liche. xr batte es felbft nicht.

Das alles tut der gefcdhidtlidben Bedeutung Scinkels Feinen Abbrud. Es will nur

deutlid> machen, wober es Fommt, daff diefes beifpiellofe Ringen fo Farge und nod

dazu fo problematifcde Srimbhte gezeitigt bat.

Schinkel tritt erftmalig als KRirhbaumeifter an sie Offentlidfeit mit feinen Srei Lntwiirfen
flix Sen Wiederaufbau Ser [809 abgebrannten Petrifirde, [8JO und [8IJ. Der erfte Lntwurf
fab ein dSreifcdiffines gotifdhes Langbaus mit gradlinigem ChorfidlufR vor. Sdon bier macht fitch
die antiFifierende Tendens in Ser Betonung ser Gorizontalen bemerkbar. Lin 3weiter gotifder
Lntwurf lies das Seitenfiff 3u blofen Umgangen mit Lmyporen 3ufammenfohrumpfen. Go

eraibt fich sas Bild einer redhtedigen Gaalfirdhe, Surdh Seren Witte dann ein nur fbwadb

vorfpringendes Querfadiff aelegt wird. Die Unlage von Altar und Kangel entfpridt ser in
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J25. Berlin, Ulter Dom, Blid vom Hodaltar

Ludwigsluft (SG. Ilo): Der @Altarplagy erbdbt, swifcen jwei 3u ibm binauffibrenden
Freitreppen in der Witteladfe vor dem Altar die Rangel. Der sritte Lntwurf erneuerte die

T-Form Ses alten Grundriffes. Jn der Witte der Vierung allfeitig von Stufen umageben dser

Ultar, uber ibm fdwebt von Ser Dede berab ein Baldsadhin. Aud ser Wufenbau sentral
seftaltet; Werings urfpriinglider Lntwurf fiir die Darocdialfircde feiert feine Wuferftebung.
Sin romanifterender Ruppelbau von fddonen Verbaltniffen und Linien. Die Sigreiben
radial gefllbrt. Unmoglid die Lofung der AUtarftellung: Ser Geiftlide Fann nidt zugleich an

allen Seiten des Altars fteben. So zeigt fic bei dsiefem Lntwurf ser Sieg des Whitrakt-U(theti-
fcen tuber die Swedmafigkcit. We drei Lntwiirfe blieben auf sem Papier.

Unter den Planen flr Sen Umbau des Domes Friedrids Ses Grofen intereffiert am

meiften ein Lntwurf von [815, Die Mitte des alten Querbaufes wird als Rotunde gefaft.
Frei in Ser Witte der Altar. Die Signreiben rings ampbitbeatralifch anfteigends, sie Kansel an
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Ser Deripberic. Wieder cine rein aftbetifhe Ldfung, su Ser der ArciteFt unmoglid hatte
Fommen Fonnen, wenn er den Grundrifi von Rangel und Altar aus surdhdsacdt hatte, Unglid-

lid bier aud Sie BRangelftellung. Die rechts und links von der Rangel Sigenden feben von

Ser Rangel weg ftatt su ibe bin, Der 1816/17 ausnefiibrte Umbau taftet sie Struftur des BSaues

nur unwefentlid an. Altar und Rangel wurden getrennt. Die Rangel blieb in der Witte der

Lanasfeite. Der Utar wurde an die fiislide Scmalfeite gefest, vor Orgel und Sangerbubne.
Die Unguntt ser alten Giganordnung wurde durd Sie neue Ungunft ser Banke swifden Ultar

und Rangel abgeldft. Statt der fladhen Dede wurde ein

Faffettiertes Tonnengewdlbe cingesogen, das auf Forin-

thifhen Saulen rubte. Der Wufenbau wurde in fpar-

famer Weife bellenifiert. Tron der feftliden WirFung
der Saulen und des Kaffettengewdlbes — ein wirklich

proteftantifher Dom, der sen Vramen verdient hatte,

war nidt gewonnen.

Gleidseitig mit sem Umbau des alten Domes liefen
die Plane fiir einen gotifben Dom, der als Sieges-
Sentmal der Befreiungstriese gesadht war, urfpring-

lid auf Sem Spittelmarft, fpater auf dem Leipsiger

Plan. Geplant war die Verbindung eines dreifdiffigen

Langbaufes (PredigtFirdhe) mit einem von Kapellen

umfdloffenen Ruppelbau (FeierFircde).
Die Rangel in der Witte des hoben Ultarraumes in

Sen Gemeinderaum vorfpringend. Bescicdhnend flr die

religidfe Romantif Ses Meifters ift fein Dorfcdlag,
die Upfisen Ses Chores mit verfdiedsenen WUtaren aus-

zuftatten, die an den hriftliden Sauptfeften abwedfelnd

benupt werden follten, Das Gange mit Sem sugebort-

gen Lbrenbof cin ardhiteFtonifher Traum ...

Als Siegesdsenfmal war aud die neue Kirche in

Grofbeeren geplant, 1817. Uber griechifchem Rreus

mit polygonal gefbloffenen Flugeln ein Wittelturm, von

vier Treppentiirmen flanfiert. Was 3ur UWusfibrung

Fam, war nur eine DerFiimmerung dSiefes LEntwurfes.
Die Lntwirfe fir cine Kirdhe auf em Spit-

telmarkt von [8J9 ftellen ledigli& cine Redusierung

a Ser eben befprodenen Dompbhantafie vor. Whend-

mablstirde und PredigtFirde baben die gleiche Fup-

eo ee ee bodenbdbe erbalten. Die Rangel liegt nidt mebr in

Ser Witteladfe, fondern ift feitlid angebradht nad ser

126. Scinkels Lntwurf ju einem
| fir alle evangelifen Hirhen Wllerbsdft befoblenen

Dom auf dem Leipziger Plag Anordnung”, Sie Sas Ringen um eine fpesififd pro-

teftantifhe Ldfung des Ranzelproblems fir das Jo.

Sabrbundert in Feffeln fblus, Sie freilid oft genug aud) von Schinkel felbft Surdbroden
worden ift.

Der Lntwurf fiir sen Weubau der beiden KRirdhen auf Sem Gendsarmenmarft,

ISI, ftebt unter Ser Leitisee, die beisen Kircden mit sen Gontardfdhen Turmbauten su einer

arditeFtonifben Linbeit sufammenzufhweifen. Der Wtarraum ift oval geftaltet, die Rangzel

in Ser Witteladfe vor dem Utar.

Fricdridh Werderfdhe Rirdhe. Wenig beFannt ift der Lntwurf, ser fid an die Waifon

Carrée su Wimes anlebnt, nad Schinkel eines ser fcdhdnften Wionumente des AUltertums, Lr
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bot allen Lrnftes der preufifden Sauptitadt fur ihren evangelifdhen Gottesdient einen antifen

Tempel an! traber Fam Ser Gegenwart der Renaiffanceentwurf: ein monumentales Lang:
baus mit einer Folge von vier Ruppeln, die durch breite Gurthdogen getrennt und von fladen
Faffettierten Tonnen begleitet werden. Die Rardinalfrage nad der Lignung fur sen prote-

ftantifcen Gottesdient arf freilid auc bei diefem Lntwurf nicht geftellt werdsen. Jum erften
Male tritt cine Unordsnung auf, die aus der Wifolaifirdhe in Potsdam beFannt ift. Der feitlid

geftellten Rangel entfpridt aus Griinden der Gymmetrie auf der anderen Seite ein Lefepult,
na® dem Vorbild ser Ambonen ser altcriftliden Bafilifa. Dorbereitet war dsiefe Unordnung

127. Berlin, Werderfdbe Kirche

bereits im Lntwurf fiir die Kirche auf sem SGpittelmarFt. Der 1821-25 ausagefiibrte Lnt-

wurf ubertragt lediglicd die Renaiffanceanlage in gotifhe Formen, Seren Wertikalismus in

Art ser englifdhen Gotif 3u Wa und Sdhdnbeit der Proportionen gemildert ijt. Die Strebe-

pfeiler nad innen gesogen: 3wifden ibnen fladhe Lmporen. Die Rangel ift erft fpater an einen

mittleren Pfeiler verlegt worden, Fir den Lindrud des Uuferen ift 3u beadten, sa sie Tiirme

ihrer Spigen beraubt worsen find. Gefdidtlid bedeutiam ift die Werderfche Birce sadurd,
Safi fie den Baditeinbau 3u neuem Leben gewedt bat. ,Die preupifde Gauptitadt ift sie Ge-

burtsftatte Ses modsernen Badfteinbaus in Deutfdland” (Richard Borrmann). Und gefdict-
lid) verbangnisvoll ift die Rolle, welche die Werderfcde Kirche fpielt als Wutter von gansen

Gefdledhtern pfeusogotifder Kirdhen ses 19. Mabrbunserts,
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Sm Sabre 1828 ftellte Schinkel funf Lntwurfe fir sen Sau vonsweineuen KRirdhen

in Ser Oranienburger Vorftadt auf, die auf swei- bis Sreitaufend Perfonen berednet
waren: Davon drei rechtedige Saalfirdhen mit Upfidsen, cine Rundkirdhe und eine Kirche uber

ariechifhem Kreuz. Dazu Fommen die Skiszenblatter diefes Babres, in denen die einselnen

Dhafen des Scaffensproseffes den unmittelbarften Wiederfclag gefunden baben. So tief wie

in diefer Jeit ift Schinkel nie in Sas Wefen des evangelifhen Kirhbaues eingedrungen, und

fo Surddsadte Ldfungen bat er nie wieder gefunden. Die Fformen find durdhweg dsie einer

freien gotifierenden Romanif,
in Ser er Sie gefucdte Syntbefe
von Flaffifher und gotifcder
Runft fans, Line Fubne Selbft-
befreiung Ses an die gefcdidt-
liden Stile gebundenen KRunft-
lers bedeutet es, wenn er —3um

erften Wale im Safralbau — die

Limporenftigen aus nadtem

Lifen projeFtiert. Was sen s/Ent-

wirfen und SFissen Sen Cha-
rafter Ser Reife verleibt, ift sie

Rorrefpondsens swifden Uufen-
und Snnenbau. Lin wertvolles

Dofument bildet das abgedrudte
Skissenblatt. Ks seigt einen

Sentralbau mit adtedigem
Rern, um Sen fid ein Kranz
von adt runden VWifden leat.
In die Wugen fpringt die Ver-

wandtfdaft mit sem Grundrif
Ser Veeuen Rirche auf Sem Gen-

sarmenmarft, wo fidh um sen

finfedigen Kern ein Kranz von

finf runden Upfisen leat; nur

Safi beider Vreuen Birce die ein-

fdhlieBende Rundmauer feblet.

Yiow uberrafdhender ift Ser

Querfhnitt mit ser Turmung
Ser Lmyporen, Die UhnlidFeit

{28. Schinkel, Rirhbauentwiirfe um 1830 mitdsem Ouerfdnitt von Sabrs

(Aus Grifebadh, Schinkel, Dnfel-Werlag) . Frauentfirdhe ift verbliuffend.
SHter liegt nidts Geringeres vor

als cin #inbrud baroden Lmpfindens in die font fo forsfam gebeate ftatifdhe Gemeffenbeit
des Klaffizismus. Diefer Linbrud vollsiebt (ich am fplirbarften in Ser Jeihnung der Ruppel,

Sn Ser perfpeftivifden WAufenszeichnung links oben fdlieft die flac gewdlbte Kuppel den

Bau ab, ser Sadurdh ganz im Lndliden verbarrt. In ser Jeihnung unten Mitte laft der

KRinftler Sie Kuppel immer bdober anfteigen. Die abfdliefende Dede wird surdftofen, die

Smmanens Ser Formgebung wird dsurdbroden, und es wird vorgeftofen in die Tranfzen-

Sen3, in das Unendliche, das das Jiel Ser gotifden wie ser baroden Dynamif ift. — Diefe Wuf-

wallung eines urfpriinglid nordifdhen Lmpfindens war indes nur eine Lpifodse. Der Strom,

Ser einen Uugenblid aussuufern fcdien, flof nur 3u fdnell wieder gefegten Laufes im alten Vett

Sabin, als Sas Projeft Ser 3wei grofen Rircden in ein foldhes von vier Fleinen serfdlagen wurde.
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Dabei Fann Sie Kritif nidt an Sen Mangeln der eben befprodhenen Bauffizsze vortibergeben.
Soon die sweite, jedenfalls aber die dritte Lmpore ermdaglidt auf sen meiften Sigplagen
Feine Besiebung 3u Sem Liturgen und Prediger. Vrod unglicdlicder wirken in diefer Be-

siebung Sie Sigplage in Ser Webr3abl Ser rundbogigen Vrifdhen. Wud bier bat es {id geradt,
Saf Ser Seichenttift nidt geleitet wurde von Ser Ridfidht auf die gottesdsienftlide Jwedmafia-
Feit. Die fcdbdoneRofettenform ses Grundviffes Fann dafiir nidt ent(dadigen.

Die Lntwiirfe fur vier fleine Kirdhen im Yrorden Verlins baben sen Vorzug, af fie Wirk-

libFeit geworden find, 1835. Llifabeth und Paulus in Flaffisiftifben Formen, Waszareth
und Sobannes in romanifterenden. Gamt-

lid fdlidte redtedige Saalfirdhen mit

runden Upfisen und feitlidber Rangelftellung.
Llijabeth, Paulus, Vrasareth mit flacder
Dede; Sobannes mit von beisen Seiten

na® der Witte anfteigender Kaffettendede
auf bélgzernen Gurtbdgen. Llifabeth mit

Vorballe, aufen 3wei-, innen dreige(dboffia.
Sim Often Sie runde WAltarapfis begleitet
von 3wei Fleineren WUApfisen.Liferne, mit

Sols umfPleisete Stugen tragen sie soppelten,
auf drei Seiten angelegten 4mporen, die,
Fonftruftiv in Sen Raum einbesogen, siefem
ein wudtiaes Geprage seben, das Sen drei

SeowefterFirdhen abgebt. Die Sigplage auf
sen Emporen fteigen an.— Daulus, aufpen
und innen jweigefdofitg, obne Dorballe,
Der Glodenturm fpater binszugefiigt. Die

eingefdofftae, von Forinthifhen Sdaulen

getragene LEmpore dreifeitig lediglid als

Subdsrerbubne in Sen Raum geftellt, Un-

proportioniert fdmal die bobe von swei
Forinthifben Dilaftern eingefafte Upfis.
Viasareth, aufen und innen sweigefdboffia.
Obne Vorballe. Das Innere 1906 s3um Ge-

meindebaus umgebaut. — Sobannes ift
sured die fpateren Umbauten vdllig verandert

worden. J85I—53 bat es Stiller su einer
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malerifhen Gruppe erweitert surd) Bogen- 2 5 Se 49 20%
ballen, die Turm, Dfarr- uns Sdhulbaus ver-

binden. [896 wurde ein Ouerfdiff ein- 129. Potsdam, VWrifolaifirde
geleat. Die Rangel auf bobem Stander in

Ser Oobe Ser Lmpore. — Im heutigen Saufermeer der Willionenftadt muten diefe Fleinen

ftilvollen Scinkelfthen BRirdhen an wie eine Lrinnerung an entfhwundene paradiefifde
Seit, unendlid wobltuend surd ibre edle Linfalt und vornebme Wiirde. Stille Garten Ser

Bunft, abfeits vom Iauten Strom der Gegenwart, unbertibrt von den Srangenden Problemen
und Woten Ser Zeit. Darum aber aud unvermdgend, die Zeit vor sem Verfall 3u retten und

Sie BSabn gu brecen in eine neue Jufunft.
Das legte grofe Werk Sdinkels ift die VWiFolaiFirdhe in Potsdsam, 1830 begonnen.

Der Honig felbft batte die Unregung gesgeben, durdh sen Sinweis auf sie Kirche St. Pbi-
lippe Su Roule in Paris, die 1814 Lindrud auf thn gemadt hatte, Finf Lntwiirfe waren

fructlos geblieben, Sarunter der Plan eines griechifcen Tempels.. Proviforifdh eingedect,
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wurde die Rirde 1837 in Gebraudh genommen. Die KRuppel wurde erft unter Ffriedrid WilbelmI1V.,
1843—49, durd Perfius und Stiller ausgeflibrt. Damals wurden aud die vier Ldtirmaden

bingugefligt. Der Grundrif cin Quadrat mit balbrunder Apfis. Durd Treppenbaufer in

den vier Lden wird im IJnnern ein ariechifces Kreuz ausgefpart mit ganz fladhen Kreus-

armen, in Senen ebenfo fladhe Lmporen angelegt find’). Us Gegenftud zur feitlid geftellten

Rangel ein Lefepult. Uber Ser Vierung auf bobem Tambour die Kuppel, dsie fic) wie in die

130. Potsdam, Vrifolaifirde

Unendlidfeit emporbebt. Die wudtige Wirkung Ses Wufenbaues berubt auf ser Gefdloffen-
beit Ser Form: ein madtiger Wiirfel, Sarauf Ser Zylinder des Soppelgefcdoffiaen, faulen-

aefbmudten Tambours. Line weite Freitreppe fibrt su Ser Dorballe, die aus fechs Forintbifden
Saulen mit Giebel beftebt. — Ju Ser niidternen BSebandlung Ser Mauern des Wiirfels ftebt
die feftlide Dradt des Tambours und der Ruppel in wirkfamem Kontraft. Diefe Ruppel
gebdrt 3u Sen grofen Wundsern Scinkelfaer Runt. Lr bat amit Ser Stadt Potsdam wie

') Der Grundrif in engem Unfhluf an Sen Lntwurf 3u einer Jentralfirdhe von Catel

aus dem Sabre [815 (abgeb. bei fritid, S. 156).
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I3J. Potssam, VWrifolaifirde
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der Savelniederung cin Wabr3cichen gefdentt, wie es nur in feltenen Sternenftunden gelinat.
Diefes Verdienft wird sasurdh nicht gefcmalert, saf die KRuppel infpiriert ift von St. Deter
in Rom, St. Paul in London, vom Pantheon und vom Invalidsendom ... Unders fallt
das Urteil aus, wenn man fragt, in welder Weife denn bier evangelifbe Frommigkeit und

evangelifher Gottesdienftgesanke Geftalt gewonnen baben. Der Gefidtspunft dser Swed:

maRiokeit ift vdolliaq verfblungen worden von dem des Denkmalbaues. Die Kirde felbft ift
nur Podeft fiir den Ruppelbau. Und im Innern arbeitet Sie Ruppel Sem gefprodhenen Wort

geradeszu entgegen. Warden-
bafte Summen find ausgegeben
worden, um diefen Lbelftand
3u bebeben. Die engbriiftigen
Lmporen wirken wie ein Fium-

merlider Reft diefes alten,
sie Gemeindeverfammlung fo

auferordsentlid wirffam 3um

Ausdsrud bringenden MWotives,

Und Surd den weiten leeren

Raum webt der Saud form-
Flaren und erbabenen, aber uns

innerlid fremden antifen See-

Ientums. Die anima christiana

Febrt bier gewiff nidt in ibre

Seimat ein. Ligen beriibrt es,

Saf Sie an fdmerszbaften Tra-
addsien reiche Binftlerlaufbabn
Sdinkels aud mit einer tragt-
fdhen Wrote fcblicht. Lr bat die

Ruppel auf dem Papier ent-

worfen und in die Linien alle

sie Shonbeit bineingulegen ge-

fudbt, die fein Geift nidt mise

geworden ift 3u fucen, — wie

fie fein Werk Front, wie fie

nidt allein Sie Birde, wie fie
die Stadt, wie fie Sie Land-

fcaft Front — Sas 3u fcauen,
war feinen Wugen verfant.
Und ob er fie gefdaut, es batte

132. Riuftrin, Warienfirde nidts Saran geandert, Saf
unter dem Gefidtspunft Ser

gottesdienflliden Swedmafigkeit aud Ser Ruppelbau von VWikolai ein Werk voll Ser

Diffonansen ift, dite fein ganzes Rirdhbaufdhaffen surdsieben und dsie Sdinkel 3u Sem

grofen Derbangnis Ses proteftantifhen Rirdhbaues im 19. Sabrbundert gemadt baben.

Was alles an Bauten, auch an Kirdhbauten unter dem unmittelbaren und mittel-

baren £influf Gcinkels als des oberften Zeiters des preufifcen Bauwefens in den

einzelnen Provingen entftanden ift, barrt nod genauer Linzelbearbeitung. Daf} da-

durd das Bild des Scinkelfchen SGcaffens wefentlid ergan3zt und bereichert werden

follte, ift nicht anzunebmen. — se lieqt in der Ylatur der Gache, daff die Wark die

weitgebendften Linfliffe erfabren bat.
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133, Lrdmannsdorf (Sdlefien), Lntwurf von Schinkel

In KRuftrin bat Schinkel
181 55en gefamten inneren UWus-

bau neu entworfen, Die orna-

mentale Sebandlung weift cine

Derbindung von gotifterenden
und antififterenden Llementen

auf. Dreigefdoffige Lmporen
auf Saulen mit WUWantbus.
Der Ultar, 3u sem eine grofe
Sreitreppe binauffibrt, unter

einem Baldadin, der von vier

boben Saulen getragen wird,

Die Ransel vor Sem Altar

in die grofe Freitreppe cin-

sebaut (Sas Motiv von Lud-

wigsluft).

Vicubardenberg von J817,
einredtectiger verpupter Lana-
bausbau, mit rechtedigen, an

allen vier Seiten angelesten
LKmporen und mit Ransel-
altar, ragt urd feine befonders
fhdne Flaffisiftifde Saltung des

Snnern bervor,

Straupig (Laufig) 1828

bis 1830, eine dSoppeltiirmige
Safilifa in romanifterenden
Formen mit sweigefdboffigen
Lmporen, auf senen die Sin:
retben anfteigen, Der Altar in

einer Vrifcde, flanfiert von

KRanzel und Taufftein. 134. Roniasberg, Utftadtifde Kirche

Sa
=
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Seelow (Kr. Lebus), 1832, mit balbfreisformiger UWpfis.
Annenwaldse (Bez. Potsdsam), 1833, Flafftziftifd, mit tonnengewdlbter Sretterdede, nad

dem Grundrifi von VWreubardenbera.
Uus Sdlefien ift die bafilifale AWnlage von Malapane OS, (J8lo—2]), 3u nennen,

Ser Schinkel bis ins Funftgewerblide Detail nadh- gesangen ift!), und sie von Lrdmanns-

Sorf im Riefenaebirge, 1836—40.

In Oftpreufen begeanen gleidfalls in Bafili¥aform sie Kirhen von Braunsberg;
Guttftadst; Geilsberg (182) bis 23, der erfte evangelifhe Rirdhbau im Fatholifdhen Lrmlans).
Line Gonderftellung nimmt die Wite(tadstifhe Kirdhe in Koniasberg ein (1838-45),
die feltfamfte Blute von Scinkels romantifdber Dhantafie, die fih auc nidt im leifeften von

der Frage nad Ser gottesdienftliden Swedmafigkeit bat befdweren laffen. Line fpataotifde
HSallenfirdhe uber Sem Grundrif des griehifdhen Kreuses. Wan tritt in einen Wald von dict

ceftellten riefinen Rundpfeilern, die (id palmenartig sur Bildung Ser Dede nad oben aus-

breiten. Der Ultar im 3zurtidliegenden Chor, die Rangel an einem Pfeiler Ser Vierung. Wande

und Pfeiler aus unverpuptem Baditein.

Berlin blieb wabrend des lo. Vabrbunderts die Arena, in der das Ringen um die

Geftalt des evangelifcen Gotteshaufes 3um WAustrag Fam.

3. Der proteftantifdjeKirdjenbau feitShinfels Dod

Der literarifche Stimmfisbrer der nesen Lpode ift Chr. Karl Sofias Bunfen
mit feinem Werk ,Die Bafilifa des chriftliden Roms nad ibrem Zufammenbang mit

Sdee und Gefdidte der Hircdhenbaufunft 18421), das in eine grundfarlide Lrorte-

rung der Probleme des evangelifhen Hirdhbaus ausgebt. Bunfens Wethode ift die

einziq mogliche. Er fucht die Grundgefere des evangelifden Hirhbaus zu gewinnen
aus einer Wefensfhau des evangelifcen Gottesdienftes. Gubjeft des Sandelns bei

der Firdhliden Seier ift nicht der Priefter oder die Driefterfchaft, fondern die Gefamt-
gemeinde, das priefterlichhe Dolf der Chriften. Die Gemeinde gliedert fic allerdings
in zwei Stande, den der Geiftlicden und den des chriftliden Dolfes. Beide aber werden

zufammengefdloffen durd den Oberbeqviff des allgemeinen Prieftertums aller Glau-

bigen. ,, Seder ausfchlieflichhe Befir des WAltars feitens der Geiftlidfeit widerftrebt der

perfonliden Grundbedingung des evangelifchen Gottesdienftes und damit des evange-

lifhen Kirdhbaus.” , Dafi ftrenge die Geiftlidfeit ... angefichts der Gemeinde vom

Anfang des Gottesdienftes an gegenwartig fet und nicdt erft fpdter der Geiftlide aus

der Gakriftet bervortrete, fcheint aus dem evangelifhen Standpunfkt der GemeinfamEeit
des Gottesdienftes bervorzugeben.“ — Die gottesdienftliche Seier felbft beftebt aus

zwei gleichhwertigen Teilen, DerFiindigung des Wortes und Seier des AWbhendmabls
(wo3zu als dritter Beftandteil das Gebet fommt). Demgemaf fordert Bunfen Jwei-

teilung des gottesdienftliben Raumes in Predigtraum mit der KRanzel und UAbend-

1) Das Innere Ses urfprunglid turmlofen, romanifterenden Betbaufes Sadburd bemerFens-

wert, Saf} Altar, Rangel, Orgelempore, Mafwerk aus Gufeifen beftansen. Die jerzige

HSolsausftattung ftammt aus Ser 3weiten Salfte Ses 19. Jabrbunderts,
*) Vorangesangen war bereits [822—27 die Publifation Ser DenFmale der hriftliden Religion

oder Sammlung der alteften criftliden BKircdhen oder Baftlifen Roms vom 4. bis 13. Babr-
bundert, Wufagenommen und berausgegeben von J. G. Gutenfobn und J. Wi. Knapp.
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mableraum mit dem Altar. Die einfeitige Saffung der Kirde als Predigt- oder Betfaal
unterfclagt das Woment der Abendmablefeier. Diefen Grunderfordernifjen ent-

fpricbt am beften die Form der Bafilifa. Relative Anerfennung findet auc der Grund-

vifi des griechifchen Kreuzes, wabrend der Rundbau als untirdlid und in jeder Sin-

fidt unzwedmafig und verwerflid ausgefdhlofjfen wird; aud die Derbindung von

Langbaus und Kuppel wird abgelebnt.
Befonders gebt Bunfen dem Problem der Stellung und Geftaltung von Altar

und Rangel nad. Der Aitar darf von Feinem Baldachin oder Tabernalel itherdekt

fein. Das nabrt die falfche Auffaffung des BWltars als Opferftatte. Der Geiftliche
mufi binter dem Altar fteben Fonnen. Gegen die Anordnung der Kanzel ber dem

Altar firdubt fic das chriftlide Gefithl. Die Rangel darf den BWltar aber aud nit
verdeden. Und ,ganz unverftdndig baben mande nevere Metfter die KRanzel mit

den Emporen in eine Ssbenlinie gebradt und ibr dadurd eine viel 34 grofe Sobe
gegeben”, Gie darf auc nicht fret fteben oder unorganifh an einem Seitenpfeiler
im Schiff angebradht werden, wo die ALuftif die ,barbarifche’ Linridtung eines
Sohalldekels notwendig macht. Gie gebdrt in den Predigtraum und zwar an die

Rudweand zur Geite des WAltarraumes, fei es, das fie in einer Yiifche oder auf einem
Dorbau 3u fteben Fommt.

Sunfens Standpunft in der Srage des Stiles ijt wie der des Klaffizismus und

des ganzen IO. Sabrbunderts der Standpuntkt einer unfreien gefcdicdtliden Pinduna.
Kin vorbandener Cypus der GQaulunft ijt ihm etwas Seiliges und Lbrwisrdiges;
eine Derlenung desfelben eine mutwillige Derfiindigung an dem Grundverbaltnis
alles Geienden, eine Lirge gegen den Geift. — Yiur mit der grofen vaterlandifden
Uberlieferung des proteftantifhen Rirhbaus im Baro€ weifs Bunfen fo wenig
etwas Pofitives anzufangen wie Sdinkel. Er vermag im J8. Vabrbundert nur ein

Jeitalter 3u feben, das ,,firr alles Sobere dunfel und blind’ war. Doc ift er andererfeits
Fein blinder Derebrer der altchriftliden Bafilifa. £r ftellt fic in bewufiten Gegen-
fan su den Yieigungen feines Konigs. Go Flar ift feine gefchicbtlihe Lrkenntnis, af
er weifi: Budftablihe Wiederholung lafit die gefchicdtlide Lntwidlung nidt zu.
Die offenen Hallen und Gdulenbdfe find fo fpesififces Lrzeugnis des SGudens mit

feinem lachenden Simmel, mit feinem beifien Klima, af fir fie im Yorden die

elementarften natirlidhen Dorausfesungen feblen. UAnderfeits wird die primitive
solsdede der altchriftliden Bafilifa niemals ein Dolf befriedigen, das in gewélbten
Rirden gebetet oder gefungen bat. Darum empfieblt Sunfen neben dem Pfeilerbau
mit der Kuppel den germanifcden Gewslbebau der fogenannten Gotik fir den Bau

deutfcer evangelifcder Rirden, , Lr allein fpridt die Sprache und fefjelt die Ge-

fible germanifcder Dolfer.” — Seine gefdhidtlide Bindung bindert Bunfen, 3u
der Rernfrage vorzuftofen, wie denn nun der Predigtraum aus den Bedingungen
des evangelifchen Gottesdienftes beraus 3u geftalten ift. Aber es verrat die Tiefe
feines Sli¢es, wenn er die Aufgabe, die dem evangelifchen Kirchbaumeifter geftellt
ift, bezeichnet als die Dermittlung von Gegenfanen, deren erfte find die Dermittlung
von Altar und Rangel, die von Langtirdhe und Viered- (Fentral-) Hirde. Damit

9 Proteftantifher Kircdhenbau
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find in der Tat die Gpannungen aufgededt, mit denen jede eit und jeder Kiunftler
aufs neve 3u ringen bat, Spannungen, die nicht willFiirlid) find, fondern die fid
aus der Kigenart evangelifdher Srommigkeit und evangelifhen Gottesdienftes
ergeben').

4. Das proteftantifcheRirepbauprogrammim Feidjender altehriftlidjenBafilifa
Sur die von Bunfen empfoblene LErneuerung des mittelalterlidhen Gewdlbe-

baues war die Zeit nod nicht geFommen. Der Geift des erakten Siftorismus des Jo. Vabr-
hunderts duldete nicht, daf cin HRapitel der Kunftgefchidte tberfdlagen wiirde, das

swifchen WAntife und Wittelalter vermittelnde Kapitel der altcdriftliden Bafilifa.
Gie wurde das Hirdhbauideal der nadhften Generation, wie ibr aud) fchon die lenten

bafilifalen Lntwirfe Sdinkels zuneigten. Dor allem war es der grofe Romantifer

auf dem preufifdhen ARonigsthron, Sriedrid) Wilbelm IV., deffen fcwarmerifde
Liebe der altchriftliden Bafilifa gebdrte. Die Jabl der unter feiner Regierung mit

135, Berlin, ShlofFapelle

*) Dal. die fyftematifcen Wusfibrungen in meinem Buc ,, Wort Gottes und bildende Runt”,
S. los, S. lo ff.
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Unterftiinung aus Staats-

mitteln gebauten Rirden
wird von Stiller auf ber

300 angegeben. Die [844

bis 1852 von der Aonig-
liden QOberbaudeputation
berausgegqebene Sammlung
von £Entwiurfen von Rir-

chen, Pfarr- und Sdcul-
béufern folgt in der grofen
Wiebr3abl der SEntwirfe
dem Dorbild der altcrift-
lien Bafilifa. Die in der

Regel in Bacdftein aus-

gefabrten Bauten werden

nidt mide, das gleide
Schema 3u reproduzieren,
das in feiner Flaffifcden

136. SGafrow a. 8. Savel, SeilandsFirde

Sorm fic fo darftellt: #in oreifciffiger Gaal mit Apfis fiir den Altar, dae Mittel-

Lae

137. Gafrow a. 8. Savel, Seilandstirde

o*

{hiff tberbobt mit Lidctqaden, Solk-
dee, die Sret Schiffe getrennt durd
zwei Reihen mit Rundbogen verbun-

dener, gleidhmdfiiaq ablaufender Gaulen

... WOlfflin bat gelegentlid) den WAus-

dru gepragt: ,das foblaffe Traum-

thema der altcriftlicdhen Bafilifa” ...

¥s war wie gefdaffen fir ein Ge-

fhleht von Tréaumern.

Den Sauptanteil am Baufdatfen
hatte Sriedridh Augquft Stiler,

Sein fribefter Rirhbau in Berlin ift
die beute von Wietsfafernen  erdriicdte

Sacobifirdhe (1844-45), Von hddftem
Reis die malerifdhe Gruppierung: Die Bafi-
lifa mit feitlid geftelltem Glodenturm, von

ser Strafe getrennt surd einen Vorgarten,
der von einer auf drei Seiten offenen Bogen-
balle umgeben ift. Wn die Bogenballe redts
und links anfcblieBend Pfarr- und Sdul-
baus, Lin Stein gewordener Siistraum,
eine ftille beilige Infel im beutigen Saufer-
meer, fo liegt Sacobi. So die geiftesver-
wandten Sdwefteranlagen: Die von Stiler
umgebaute Nobannesfirdhe in Moabit
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(185J—53); die Lufaskirde in der Bernburger Strafe mit breitem Querfdiff (1859—S)),

sas DomFandsisatenftift in ser Oranienburger Strafe, Kapelle von [874.

Stiler bat Sas Gefamtbild Ser Berliner UWrchiteFtur aud mit 3wet ungefabr gleid-

seitinen Kuppelbauten bereichert. 1845-53 erfolgte auf der Grundlage eines Schinkel (den

Lntwurfes Ser Ausbau ser SdhlofRFapelle Friedrid Wilbelms [V. (diber Sem Lofander-

portal), die su religidfen Familienfeiern Ses Serrfdherbaufes dsiente. Shre Kuppel ift cine

wurdige Rrone Ser gigan-

tifhben Sdlofanlage, in ibrer

rubiaen WhaeFlartheit sem

Simmel naber als Sas die

Proportionen fprengende Iaute

Barod ses Unterbaues, Den

Grundrif ser Rapelle bildet

ein Wdhted, Sas Surd vier

balbrundSe und vier fdmale

redtedige VWrifchen erweitert

ift, Der Utar ftebt unter einem

Tabernakel aus WAlabafter. Da-

vor swei @AUWmbonen. Der

reihbe Sahmud an Wofaifen
und  §fresken, auf  dsenen

neben biblifhen WDorwiurfen
Bifhsfe und Furften Ser

Sobenzollern Sarageftellt fins
und Sie Sod nur ein Re-

petitorium von  italienifden

Renaiffanceformen find, be-

rubrt merfwirdig fremds und

Falt,

Urq verftedt und verftellt

ift beute die WarfusFfirdhe

(1848—55), in OFftogon in

romanifterenden Formen mit

Altarapfise und feitlider Kan-

selftellung. in Glodenturm

uber Sem Saupteingang.

Line Lmypore legt fic, dte

WUltarnifcde freiaebend, um das

innere Dfeileradted, uber Sem

{id mittels eines Tambours

auf ifenrippen Sie Ruppel
wdlbt. Die Trager Ser Lm-

poren find aus Lifen. Die Bankreiben auf und unter ibnen fteigen ampbitbeatralifh
an. Sbren Fiinftlerifchen Reis ubt Sie Warkuskirdhe aus als barmonifhes Syftem rund-

bosig aeflibrter UrciteFtur. Und ganz anders Fommt bier die Forderung einer evangelifden

Predigt- und GemeindeFirdhe 3u ibrem Rect,

Die Matthaifirde (1845 ff.), eine dreifcdiffiae BSafilifa, fallt aus Sem uUbliden Schema ber-
aus, Lange und Breite find annabernd gleid. Tedes der dSrei Sciffe ift mit einem Sattelsadh

eingededt; aus Sem mittleren Weftgiebel wadhjt Ser Turm beraus, mit einer Uberaus

bafliden Spige, wie fie dbnlid im Jo. Nabrbundert ungesablte Rirdhtirme ,ziert’., Wegen

138. Potsdam, Friedsenskircde
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der Derfcdiedenfarbigkeit Ser Badfteine bat der Berliner Volfsmund die Watthdifirde ,,des
lieben Gottes Gommervergnigen” genannt,

Die BartbolomdusFirdhe (1855-58) am Weuen Tor mit swet Bogenballen arbeitet
bereits mit dem Spigbogen und Strebepfeiler, Der neue gotifterende Gefdmad meldet fid an,
Sem die SuFunft gebdrt. — Der Turm der von Stra als sreifdbiffige rémifche Bafilita erbauten

Undreastirde (1854—56) ift mit einem gotifdhen Selm verfeben,
Ls it nidt zufallig, Saf die feinften Bluten dsiefer altcriftliden UrditeFturtrdume weit

weg vom Larm ser Grofitadt auf befinnlidhe Befucer warten, Die cinfdhiffige Feilands-
Firde am Port in Safrow (184I-44) von Perfius, {ich aus Rolonnaden mit fcdlanten
Saulen erbebend, inmitten der ftillen befeelten Schdonbeit der Savellandfbhaft. Don ardferen
UWusmafen sie Friedgenskirhe in Potsdam, von Derfius entworfen, von Stiller im

Verein mit Seffe und von Arnim vollendet (1845—48). Die Kirche inmitten cines Gebeges
von Sdaulenballen, Baufunft und Gartenfunft ein Friesensreid fcdaffend, wie es nidt oft
begegnet. Die Lieblingsfhopfung Friedridh Wilbelms IV., die er fic sur legten Rubeftatte
bejtimmte. Shlof Sansfouct auf der Sdbe — die weltlide Sdhdopfung ses Foniglidben Frei:
Geiftes; die Friedensfirdhe, fdhon mit ibrem YWamen, ein GlaubensbeFenntnis des frommen
Romantifers. Ks ift wirklid fo, als ob uns bier eine seitlofe Welt umfinge. So Surdseiftiat
und uberirdifd, fo abgeflart und in fic eins ift die ganze Rirdenanlage’ (5. Ffranffurtb).

Untbertrefflidh bat ein Gcdhiler Stilers, Lucde, in feinem Wacdruf feinen Zebrer
und defjen Geiftesverwandte harafterifiert: , Seine Gotteshaufer find nidt der barte
Ausdrud eines ringenden Menfchengeiftes, fondern das fcdhonenaive Bild eines frommen

Findliden Rindesgemistes” 1). Tn diefem Urteil find implizite die Grenzen enthalten,
die diefer Runft gefest find. Le tft Lpiqonenfunft, die die Zeidhen der Schwabe,
der Blutarmut an der Stirn trégt, die vor der harten WirFlidFeit flicht. Ls tft diefelbe
Blutarmut, die die gleichzeitige nazarenifche Wialerei fennzeidbnet. Ks ift rein afthett-
fhe Runft, die thre Aufgabe in der FSormgebung, in den Proportionen fiebt, obne
Ruckfidht auf die gottesdienftlihe Jwekmafigkeit. Diefe Kunft ift Biloungsprodutt,
gewonnen aus biftorifdhen Studien, aber nicht geboren aus der Tiefe urfprimglicden
Erlebens. Bei den meiften Werken fragt man fid, fo willig man fic dem Zauber
der beften bingibt, ob fie Uberbaupt in eine Gefcidte der evangelifchen Kirhbau-
Funft bineingeboren. Shr Standpuntt liegt auferbalb des Ringens um ein fpesififa
proteftantifcdes Gotteshaus, Ihr Sauptverdienft beftebt darin, dafi fie in fcbdonen,
mebr oder weniger freien Ropien das Wollen und die Leiftungen der criftliden
Stubzeit veranfdhauliden und einen Saud des damals der Welt gefchenften Sricdens
in das fo andersartige Zeben der Gegenwart bhineintragen.

5. Das proteftantifijeKirdpbauprogrammim Feidjender mittelalterlidjenStile

IS6J wurde das ifenadher Regulativ flr den evangelifthen Rirhbau von

den WAbgeordneten der deutfchen Rirdhenregierungen befdlofjen. MWitgewirkt batten
Stuler-Berlin, Safe-sannover u. a. Die Anordnungen gaben fid nicdt als unbedingt
verbindlid, fondern nur als ,regulierend”. Die widtigften find die folgenden. Grund-

legend ift die Sceidung 3wifhen Hirhenfbhiff und Altarraum, Der Altarraum

(Chor) ift um mebrere Stufen ber den Boden des Rirchenfaiffes 3u ethoben, &r

*) Walter Curt Bebrendt, Kunft und Kinfiler, Joss,
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ift unbedingt frei 3u balten von Emporen und anderem Geftithl. 3ugelaffen nur etwe

Geftith! fir die Geiftlichenund den Gemeindevorftand. Die dem evangelifcdhen Gottes-

dienft angemefjenfte Grundform der Hirde ift ein langliches VDiered. Lin Querfaiff
gibt dem Gebdude die bedeutfame Anlage der Hreuzgeftalt. Don Jentralbauten ift
das Achtek aluftifcdh sulaffig; die Rotunde wird als nicht afuftifd verworfen 4). Die

Ranzel darf weder vor nod binter oder iber dem Altar, nod itberbaupt im Chor
fteben 2). Shre rictige Stellung ift da, wo Chor und Schiff 3ufammenftofen, in

mebridiffigen grofen Airdhen an einem dftlidhen Pfeiler des Wittelfchiffes. Die

Orgel auf der Weftempore. — Die Wiirde des chriftliden Hirdhbaus erfordert den 2An-

fbluf an einen der gefcdidtliden Bauftile.

“E_mpfoblen wird neben der altchriftliden
Bafilife und der fogenannten romanifden

(vorgotifcen) vorzugsweife der fogenannte

germanifde (gotifde) Stil.

Line firbrende Rolle Fommt dem EFifenacher
Regulativ nidt zu. Ls ift ein Dokument der

“rfchdopfung der religisfen und Finftlerifcen

Geftaltungstrafte. “se Fanonifiert die Grund-

fae, die durd) die romantifchen Yleigungen
in der Prapis langft berrfchend geworden
weren. es Orit das Firdhenregimentlide

Siegel auf die Derfemung der Uberlieferungen
der Baroszeit. Die Forderung des Anfcdlufjes
an einen Stil der Dergangenbeit unterband

das Ringen um die Sormen aus den VDoraug-

fenungen der eigenen Zeit. Die Hirde ftellte

fid) damit aufferbalb ibrer Zeit. Das mufite
um fo verbdangnisvoller werden, als gleid-

Zeitig aus unerbdrten Sortfdritten der Yiatur-

139, Berlin, Thomasfirde wiffenfdaft und Tecnif eine neve Welt ge-

boren wurde. Srudtbar wurde das Kegulativ

durch die, fchon von Bunfen vorgetragene, Empfeblung des gotifden Gewslbebaues

und durd die Empfeblung des Freuzformigen Grunodvriffes. Veides bildet die hervor-

ftecdhbendftenWerkmale der Solgezeit bis in den Anfang des 20. Vabrbunderts binein.
In der Dorliebe fiir den Freuzformigen Grundriff gebt die Yleugotif der zweiten salfte

des JO. Nabrbunderts ber die primitive Sorm des geftredten Gaales binaus, die

Schinkel bei feiner Sriedrich-Werderfcen Kirche (1825—3]) 3ur Anwendung gebradr.

1) Der reine Jentralbau ift denn auc in der sweiten Salfte ses [O. Babrbunderts in unferem

Gebict fo gut wie ausgeftorben, mit Wusnabme Ser Lntwiirfe flr sen neuen Dom in Verlin,

2) Fin Gutadten des Preufifcen Oberkirhenrates erfidt im Falle Fleinerer Rirden der

AUnbringung Ser Rangel an ser dftlidhen Chorwand eine gewiffe Seredhtigung. VWur fei Sarauf

su balten, saf Sie Rangel fich nicht su bod uber dem Altar erbebt.
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Tn diefer Zeit der Uberfremdung durd mittelalterliche Fatbolifdhe Tendenzen nimmt

der Freuzformige Grundriff mit feitlider Hanzelftellung die evangelifchen Belange
webr, wie es bereits im Sabrbundert von 1650—I750 gefcheben war. Auch der

Ausgeftaltung des Chorgrundriffes wird befondere Gorgfalt gewidmet. Das Emporen-
motiv fchrumpft ein. Die eingefcdoffige Lmpore wird die Kegel. Lmmaus mit feinen
doppelten, um den grofen Raum bherumgefishrten Lmporen ift eine Ausnabme, in

140. Berlin, Thomastirhe, Blid sur Rupp el

der Weife des 16. Vabrbunderts wird febr baufig die Dretbeit von Altar, Kanzel und

Taufitein im Angefidt der Gemeinde aufgebaut. Die Orgel auf der Weftempore.
Das erfte Werf im Geift der neuen Feit ift in Berlin sie PDetrifirde von Strad (1846

bis 1350)'), Lin Badfteinbau in diirrer Gotif. Das Wafwerf, sie Krabben und KRreusblumen
des Surdbrodenen Turmbelms in Zink. Die Rangel neben einer Le ser Vierung frei in Sen

) Die gotifhe Wikolaifirhe Scotts in Samburg wurdse im felben Sabre beonnen. Die

lUberfneisung Ser verfdiedenen Ricdtungen macht dsie folgende Sufammenjtellung Seutlid:
1846 baut Strad die Petrifirde als Freuzformige WAWnlagein Ser neuen Gotik. 1854—56 baut

Serfelbe Strad die UndreasFirdhe als romifdhe Bafilifa. 1862 entwirft Martin Gropius die

Thomasfirdhe im Flafftziftifhen Stil.
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Raum bineingeftellt, Der Chor — in unevangelifder Weife— einen ubermafigen Raum bean-
fpruchend. In den DOuerfliigeln ecinface, im Weften soppelte Lmporen. Das Gunnere mit

Sterngewdlben iberfpannt,
Qualitativ wefentlidy bober rangiert die Thomastirde von Adler (1864-69). Kin

monumentaler Gewdlbebau — fiir eine PredigtFirdhe suviel an Gewdlbe und Ruppel. Die

Formen eine Durdhdringung gotifdher und romanifder Llemente,
Uber Ser Vierung — afuftifed unguun{tig — ein bober Tambour mit niedrigem Jeltsadh, Im

Weften ein Turmpaar, gleichfalls mit niedrigem Seltsach. Die drei dftlicden Rreusarme balb-
Freisformig fcblieBend, obne Frage cin reisvoller Anblid. Sm Wufrif arcift sic Thomasfirde,
lber die einfdiffis sebaltene Petrifirhe binweg, auf Sie Friedsvid-Werderfde Kirche surud,
in Ser Weife, daf die fhmal gebaltenen Seitenfdhiffe als fonftruftive Widserlager in den Uufbau
eingezogen find. Diefes Syftem der gangartigen Seitenfdiffe ift cin Seugnis Safir, Saf unter

Ser mittelalterlidhen Siille Ser Gedanke Ser evangelifden Predigt- und Gemeindefirde lebt
und raumgeftaltend wirkt, Der Dorzug ift augenfallig, wenn man etwa die gleidseitine Dauls-
Firdhe in Schwerin (1862-69) 3um Vergleich beransiebt, Sie, wenn auc nit an Fun(tlert-
fdher Bedeutung, fo Sod in ihren Dimenftonen an Thomas in Berlin beranreiht. Die Dauls-
Firdye, gleichfalls in Kreusform, zeigt die dreifdiffine Unlage des Langbaufes mit breiten

Seitenfdiffen und infolgedeffen fhmalem MWittelfhiff. Die ginttige Wirkung Ses Linraumes

ift nicht gewonnen.
Linfchiffig redusiert Udler sen Thomasfirdhenentwurf bei ser Daulstirde in Bromberg

(1872—76).
Die Serliner Jionstirde von Orth (1866-73) nimmt sas Sytem ser Thomasfirde

auf. Tn Sen Formen lederner, im Grund- und WAufrif primitiver (gradliniger Scluf Ses

DOuerbaufes, Feine VDierungsfuppel, nur cin Weftturm). Und sod gebt Sie JionsFirde einen

Fraftvollen Gcbritt uber die Thomastirdhe binaus auf das Ziel der evannelifben Dredigt-
und GemeindeFirhe su. Das grofe Vierungsquadsrat mit breiten Querfcdiffarmen, Senen

segentiber Sie Ultarnifce febr zurucdtritt, fcdhafft dice WoglidFeit, saf fic eine grofe Gemeinde,
surdy Feinen Pfeiler bebindert, um den Prediger fcdaren Fann, und bringt viel nacoriidlider
als die Thomasfirde Sen sentralen Charafter sur Geltung.

Diefe Tenden3 ift das wefentlicde WerFmal der folgenden Berliner Rircen, dic beweifen,
Saf der Gauerteig des evangelifcdhen Gottesdienftaedsanfens feine Kraft nidt verloren batte,
fo furdtbar die Formen aller diefer gotifierenden oder romanifterenden arditeFtonifaen Wrif-
geburten find. Die Rirdhe sum Seiligen KRreus (1885-88) von Open arbeitet das sentrale
Miotiv heraus durd Abfdragung ser inneren Len ser Vierung; sie LutherFirdhe auf
dem Dennewigplag (1891-93), gleidfalls von Open, dsurch sen polygonalen Ubfelus ser

Rreuzarme wie dsadurch, daf sie innere Linie der Lmporen im Ouerbaus fic dsiefem nad
einwarts gebrodhenem Suge einfligt, Diefe Fubrung Ser Lmporen bat sankbare Wufnabme
gefunden, — Die Raifer-Wilbelm-Gedsamtnistirdhe (J89J—95) von Franz Shwedten,
Finftlirmiger romanifierender Prunfbau. Uber aller nur 3u berechtigten Kritif mus die

grofzigige Geftaltung des Innenraumes anerkannt werden. Die zentrale Tendens Fomme

sum WAusdrud in Sem gefteigerten Umfange Ser Vierung, in ser Ubfaragung ser inneren

Len, in der VerFlirzung Ses weftliden Kreusarmes. In ser Abfdradsung ser Lden
ser Dierung folsen Simeon (1892), nur mit geradem Ubfcdluf ses AUltarraumes; die

Verfobnungsfirdhe (1893, von Widdel-Doberan), die su wuddtiger Raumeeftaltung
Sadurd> Fommt, da die Spigbdgen Ser Vierung von Ser Lrde aus gefpannt find, je
swei fid> liberfcneisends, Servorragend in Ser Geftaltung des Gunenraumes aud Getb-
femane (1891-93), Redger fent Sen Typus fort mit feinen Breslauecr Kirdhen:
Luther (1894-96); Chriftus (1901) und mit einem Teil feiner Berliner Kirden, — Die
in die Sauferfront eingebaute Golgathakirdhe, Berlin (1898—J900), befigt gleidfalls Freus-
formigen Grundrifs.



Das proteftantifche Hirhbauprogramm im seichen der mittelalterliden Stile 137

wet Schdpfungen Orths ragen durch die Growe und Originelitdt ibrer Raum-

geftaltung uber den Durchfdnitt diefer Reibe hod binaus: die Danlestirde am

Weddingplas (1882—84), geftiftet als Dank dafir, af das Leben des greifen Kaifers
1878 nicht den Mordanfallen 3um Opfer fiel, und Emmaus (189l—o3). Beide

gewinnen ibren Grundriff
aus einer geiftvollenDurdy-

dringung der Krew3zformen
mit dem Adbtek. Die DanFkes-

Firhe mit 1200, Emmaus

mit 2600 Sigplagen einer

der qroften Hirdhenraume
Perlins. Beide bilden die

Rreuzfligel nur fhwad aus

und flanfieren die polygonale

Alrarnifdhe mit gleidfalls
polygonalen Gakrifteien. Die

Dankeslirdhe mit waage-

rebhtem Abfadhluf der Hreuyz-
arme. Das Gefttthl ftoft in

barten vedten Winfeln

aufeinander. Die sS“mpore
nur eingefcdoffig. Die

Ranzel feitlid) frei in den

Wiittelraum  bineingeftellt.
Das DOberlidt faft das

“Snnere 3entral 3ufammen.
Emmaus  arbeitet die

Wiotive Finftlerifd durdy
und fteigert die Wirkung
ins Groffartige. Die Breuy-

fliigel fcbliefen polygonal.
Yiun legt fidh ein Rran3
von finf Polygonen um [4], Berlin, Lmmaustirde
das grofe Wdbte®. Das

Geftithl fitgt fic) Fonzentrifd in den Grundriff ein. Doppelte Lmporen um-

zieben den Raum, die obere iff 3urudgenommen. Wan muff weit juried:

geben, um einen BKirhenraum 3u finden, der an wudhtiger Ausgeftaltung
des Lmporenmotivs mit Emmaus vergliden werden Fann. Der Baumeifter bat
den Wut 3ur lepten Honfequenz und ftellt die Kanzel fret in der Witte des

Adteks auf, was Scinkel ahnlid) mit dem Altar verfudt hatte. Yun fcliefen
fih in méchtigen weiten Ringen die Lmporen um diefen naturliden Wittel-

puntt; nun umfluten ibn die Raume. Die Hanzel fteht im Reum wie ein
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Rufer, dem der Waffenrbythmus der Emporen und des Geftithls antwortet. Diefe
Kirche gefullt, muf einen itberwaltigenden Lindrud einer evangelifchen Gemeinde-

verfammlung vermitteln. Sir die Swede der Liturgie ift am Suffe der Ranzel
ein YViebenaltar aufgeftellt. £in Schalldedel fcbwebt von der Kuppel berab
uber der Kanjzel. — Your fcbeitert diefe Kanzelaufftellung an der barten Tat-

face, daff ein ganz grofer Teil der Gemeinde ibren Plas im Rien des Pre-
digers hat. Der Freuzformige Grundrifs berrfdht bei den qrdofieren Anlagen in

folhem Wiaffe vor, daff die einfadhe Saalkirhe dagegen nicdt auffommt:
Kin- oder dreifciffiges Zanghaus mit gqroferem oder Eleinerem Wltarraum, die

Kanzel feitlidy geftellt, meift auf dret Seiten Lmporen!). Die Ausfibrung in leder-

nem Badftein, in geift- und feelenlofen gotifierenden oder romanifierenden Sormen,
obne eine Gpur von Derwadfenfein mit der Umgebung ... Diefes Gebilde bat fid
fo bundertfad mit gleidbleibender Bde in das Bild unferer Srédte und Dérfer

eingezeidnet, daff ein Derweilen Zeitverfwendung bedeutet. Wir werden nod auf
lange binaus die Solgen eines unglidfeligen 3ufammentreffens yu tragen baben:
Auf Ser einen Geite rapides Wadhstum der Bevdlkerung, zunebmender Woblftand
Und dadurd bedingte Steigerung der Baubediirfniffe; auf der anderen Seite ein

Vliederbrud des Eunftlerifcben Geftaltungsvermdgens, der wobl mit einem 3weiten
Beifpiel 3u belegen ift. Linen Beitrag zur Gefchichte des evangelifthen Kirdhbaus
liefern alle diefe nad der Scablone gefertigten Bauten fo wenig wie zur KRunft-
gefdhidte. Yiur auf wenigen liegt der Yacglanz einer olten befferen 3eit. Lin

Sud, das eine Suldigung an die Grofe des evangelifcen Kirhbaus ift, bat eine

Deranlaffung, die ungesdblten Zeugen einer traurigen Derfallezeit diefelben ver-

nidtenden WAusfagen machen 3u laffen.
Die Raumnot der Grofitadt swang zum Kinbau von Kirhen in die Strafien-

front, Die Firdhlidhe Wurde bat darunter gewiff nicht gelitten. Stiller war mit

feiner Gruppierung der Rirdhe zwifthen Pfarr- und Sculbaus vorangegangen.

Orth baut die Sriedensbirdhe in der Ruppiner Strafe [88o—o] auf einem nur

15m breiten Grundfttrk zwifchen die YWacdbarbaufer ein. Gchwedten gruppiert
[802 ff. St. Simeon in die Sduferreibe ein: Die Kirche, in gotifden Sormen, von

Pfarr- und Gemeindebaus eingerabmt, durd einen tbermafig boben Turm aksen-
tuiert. Diefe WAnlage begegnet nun im Stadtbilde Berlins vielfadh: Nobannes
LKvangelifia [900, Gegenskirde 908, Hlias Io09/Jo, Baliléa Iolo,
seilsbronnen JoOJI/I2. Aud die Hirhe zum Seilsbronnen, eine einface
Saalkirde, nody in gotifdhen Sormen, wabrend der doppeltirmige Gruppenbau
der, Hirde 3um Vaterbaus in Treptow, gleidfalls JolI, der die Kirche
mit 3wei bdoberen Sculen 3zufammenfdlieft, in modern gefithlter Renaiffance er-

ridhtet ift.

Georgen 1893-97). Diefes Syftem, das die Ungunit ser Sigplage auf und unter ser an Ser

Rangel anliegenden Lmpore vermeidset uns den Raum afymmetrifd bereidert, wird erft im

nadften Jeitabfnitt bauficer.
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6. Eine ,Domfurhe’

Die Yiotlage des evangelifhen Hirhbaus im Jo. Vabrbundert bat einen eigen-
attigen Yiiederfcdlag gefunden in der Gefdidte der Plane fir einen neuen Dom in

Berlin, die fic durd das ganze Nabrbundert hinzieben. Veder neue Monarch empfing
mit der HRrone das verpflidtende Dermadtnis der Domidee. Der Gedanke eines

neuen Domes ift eine Srudt der efreiungstriege. Sriedrvid) Wilbelm IIT. und feine
Serater planten den neuen Dom als grofies SiegesdenFmal, als Wal des Dankes

gegen Gott fur den glicdlicdhen Ausgang der napoleonifden Ariege. §riedrid Wil-

helms IV. heifies Beftreben ging faft vom Tage feiner Thronbefteigung an darauf,
im Berliner Dom nicht nur die preufifcdhe Sof- und Staatekirdhe, fondern — im

Wiutterlande der Reformation — die Sauptfirce der ganzen evangelifdhen Chriften-
beit 3u fdaffen. Ronig Wilbelm I. fordert [867 von feinem Minifter v. Witbler
Plane 3um Dombau. In einem Brief aus dem Vabre [882 fpridt der alte Kaifer
den Wunfch aus, den neuen Dom erfteben 3u feben: , Ob und wann dies von mir

erreidht wird, ift nod nidt abzufeben ... erfillt wird es aber; denn der Dom foll
der fichbtbare Dank fein fiir alle Gnade, die der Allmadtige dem engeren und weiteren
Daterlande fictlid) widerfabren lief ... RKaifer Sviedrid) IIT. erlief bereits im

YWionat feiner Thronbefteigung am 29. War; 1888 eine Edniglide Ordre an den

Winifter von Gofler: , Id will, af fofort die Srage erdrtert wird, wie durch einen

Umbau des gegenwartigen Domes in Berlin ein witrdiges, der bedeutend angewadfenen
3abl feiner Gemeindeglieder entfpredendes Gotteshaus ... gefcaffen werden Fann.”

Sereits im Suli desfelben Vabres folgte der entfprecdhendeErlaf}i Kaifer Wilbelms I.

Yieadh wenig mebr ale anderthalb TVabr3yebnten ftand der Dom.

Niebrere Gefcdhledhtervon Arciteften haben um die DerwirFlidung des leucdtenden
Sdealbildes gerungen. Die zablreichen Entwisrfe fpiegeln die ganze Buntheit der

RKirhbaubeftrebungen im Jo. Vabrbundert wieder. Die Domidee flo einen Kom-

ples von Aufgaben ein. Ls galt, der Domgemeinde fir ibre gottesdienftliden Seiern
das SHeiligtum 3u bauen. Daritber hinaus follte der Dom Yiationalfircde fein. &r

follte 3ugleidh) das Geddchtnis der grofen Wanner der vaterlandifcen Gefcidte
verewigen. Sdlieflid follte ein anfcdliefender Campofanto als Begrabnisftatte des

Serrpdherbaufes dienen.

Die erften Lntwiirfe ftammen von Sdhinkel. Seine gotifdhe Dompbhantafie mit sem Lbren-
bof von J8J6 ift im Jufammenbang feines Lebenswerkes gebradt worden (S. 120). Sn
feiner fpateren Jeit im Sabre 1828 fFiszierte er fiir den dSamaligen KRronpringen, fpateren Reonig
Friedridy Wilbelm IV., den Dom als altcdriftlidbe Bafilifa, mit swei neben die Front gefteliten
fladh abgedecdten Tiirmen. — Wilbelm Stier greift 1827 auf sas antifte Theater uric.
Der bufeifenformige Sufcdhauerraum wird PredigtFirde, ser Biubnenraum Ubendsmabls-
Firche, mit Kinbauten fiir Taufe und Totenfeier. wei Kanselpulte find sidt nebeneinander
in Ser Witte Ser Grenslinie 3wifhen Predigt- und Ubendsmablsraum angeordnet, — sin

Lntwurf von Anton Hallmann aus Sem Aabre [840 in romanifbem Stil bildet einen

ScinFelfchen Grundgedanfen aus: Un einen rechtedigen Prediatraum mit mebroefcdofftren
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LEmporen fcdlieBt fic ein sentraler KRuppelbau, der die DenFmaler Ser su ebrendsen grofen
Wanner aufnebmen follte, und in dSeffen Witte cin Taufbeden gedadht war. Senfeits dsiefer
Gedadtnis- und Taufballe liegt Sie Whendmablsfirde: ein Quadrat mit dsrei rundbosigen
Upfisen, — Lin Lntwurf von Perfius auf Grund einer vom Konige felbft gefertigten Stiszse
nabm das Motiv ser dreifdiffinen Bafilifa auf, in gewaltiger Steigerung ser Grdfenver-
baltniffe. — Wilbelm Stier verdffentlidte [841/42 ideale LEntwiirfe in romanifierenden
und gotifierenden Formen, Der Grundriff wie ser Sallmannfce dreigeteilt, nur in verfdiedener
Reibenfolge: Die Gedadtnishalle als dreifdiffises Langbaus, anfcdliefend szentrale Predigt-
Firde, die in den Abendmablsraum ubergebt. — Stiler arvbeitete mit Derfius 1842—45 die

dreifciffige Bafilifa in eine finffdiffige um. Wad diefen Dlanen wird mit sem Bau begonnen
und swar an der Rudfeite ses Domes und am Campofanto... Der Wusbrud ser Revolution

Ses Sabres 1848 legte Sen Bau labm. — [85] ftellte Stiiler cin sweites Projeft auf, deffen
WUusarbeitung fic bis zur Serftellung cines grofen Modselles im Babre 1858 binzog. Wn Sie

Stelle des flinffdhiffigen Langbaufes ift cin bodgeflibrter sentraler Ruppelbau getreten. Lin

UAdhtet in quadratifher Ummantelung mit breiter Dorballe und mit balbfreisférmiger Upfis
fiir den @Ultar. In den Formen find MWittelalter und Renaiffance 3u barmonifcdem UAusaleid
gebradt, danf des ficheren Geflibles Stilers fiir wobltuendse Proportionen. Redts und

links anfdlieBende Bogengange gliedern Sen Bau in feine Umgebung ein. Rrankbeit unds Tod

Sriedvid) Wilbelms LV. vereitelten Sie Wusfiibrung dsiefes Projeftes, das zweifelsobne das

ansiebendfte unter allen ift, 1865 ftarb Stiller. Sein sweiterszentraler Entwurf bedeutet

sen endgultigen Sieg Ses sentralen Ruppelbaues bet Ser weiteren Wer-

folgung Ser Domidec. — Der fteareihe AWusgang ses Krieges von 1866 wedt die Domidsee

su neuem Leben. [867 wird ein dffentlicdber Wettbewerb ausgefcdrieben, unter Sen 52 Lnt-

wiirfen find nur wenige, die cin Langbaus, meift mit Ouerfdiff, vorfeben. Die iberwiesgende
Wiebrbeit geftaltet in der Gefolafhaft Stillers sen Dom als zentralen Kuppelbau. ber die

baupt(adliden Varianten Ses Grundriffes gibt Frigfh einen inftruftiven tiberblid (S. 243
bis 258). Das Preisgeridt verneinte mit Linftimmigkeit, af unter Sen eingesangenen WUWr-

beiten aud) nur eine cingige fic flr weitere Bearbeitung cigne.

Die politifcdhen Lreigniffe begruben wieder einmal die Domidee. — Die Vorgange,
die fclieflid) 3um Bau des Domes gefishrt haben, find die folgenden. [888 erfcien
eine Deroffentlidbung von Gebeimrat Prof. Rafcdorf (geboren 1823 in Plef, O.-S.):
Lin Entwurf Geiner Wajeftat des Kaifers und Konigs Sriedrids IL. 3um Weubau

des Domes und zur VDollendung des Fonigliden Sdlofjes in Berlin: , Ls feble dem

Deutfhen Reich, dem dseutfrhen Volk ein Seftraum zur Begqebung der nationalen

Seierlidfeiten, einer RaiferEronung, einer Suldigung, einer Dankesfeier fiir itber-

ftandene Gefabr, einer Giegesfeier, einer Trauerfeier .../ Dret JZentralraume mit

nad Often fic anlebnenden Choren follten langs der Spree fic folgen, von weldhen
der mittelfte und grofite als Seftfirde, die beiden anderen als Pfarr- und Grabestirce
dienen follten. Line monumentgle Verbindung mit dem Sdloffe war vorgefeben.
3wei Darianten wurden zur Wabl geftellt. Yad der einen follte jeder diefer drei

Raume durd eine Kuppel hervorgeboben werden. Vac der anderen nur der mittelfte.
Diefer zweite Plan wurde zur weiteren Vearbeitung feftqebalten. — Die Sorderung
einer neven Ronkurren3 von feiten der Vereinigung Berliner Architeften vom 13. OF-

tober 1888 hatte feinen €rfolg. Rafcdorf erbielt den °Auftrag, jenen Entwurf nad
beftimmten Yiormen weiter auszugeftalten. Um 17. Yovember [80] leqte Rafcddorf
dem Kaifer die fertigen Bauzeichnungen vor und erlangte die Genebmigung 3ur
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Ausfibrung. Am Jo. War; [892 befcdhlof das WAbgeordnetenhbaus, Jo Millionen

Wark fir den Bau des neuen Domes 3u bewilligen. Sur die Gruftkirdhe ftanden aus

fritberer Zeit 580000 Wark zur Derflgung. Die Grundfteinlegung erfolgte 1804,
die Kinweibung 1905.

Der eigentlidhe Dom, an den fid in der Queradsfe nach Yiorden die Grufttirche
anjoblieft, bat 3um Grundrif ein Quadrat von 3] Metern, ther dem der die Kuppel
tragende Tambour auffteigt. Dier Hreuzarme erweitern das Quadrat, der dftliche
mit balbrunder Apfis. In die vier Eden des Quadrats find Wifcen eingelegt. Dor

der norddftliden erbhebt fic die Rangel. Die therladenen Sormen find der italienifcden
Spatrenaiffance entliehen. — Die WAWetenisber das verungludte Werk find gefdloffen.
Es ift nidt 3u retten. Jwifchen der wortlos wirkenden Reife und SGdonbeit von

Sohliters Shlofifaffade und Sdhinfels Wiufeum ftebt ein lauter, aufdringlicer
Prunfbau, bar jeder DunerlidFeit, ein Riefe, der aus ungezablten Linzelqliedern
sufammengefert ift, tber die er nicht Serr wird ... Lin qrofies Sragezeichen,was

denn bier deutfd, was evangelifdh, was denn bier — Kunft fei...
Cornelius Gurlitt (Deutfhe AHunft des Jo. Vabrbunderts, 3. Aufl., GS. 89) bet

das Scheitern aus dem inneren Widerfpruc 3u erfldren gefudt, an dem die ganze

Sdee eines evangelifhen Domes franke: , Was ift ein Dom? Dod wobl ein Kirhbau
von boberer Bedeutung als die gewobnlidhe Pfarrfirdhe. Line Hirde, der ein Bifdof
vocftebt ... einen Bifdhof bat die proteftantifche Rirhe nicht, wenigftens nidt im

Ginne des Katholizismus. Der Honig als SummepifFopus verridtet in der Kirche
Feinerlet Sandlungen. “xr ift in thr ein Gemeindemitglied. Lr bat Eeine Scar von

Silfegeiftlidhen, Winiftranten, Gangern um fid. €r lieft Fein Sochhamt. Er braucht
Feinen Chor und betritt diefen nidht, um das Abendmabl 3u fpenden, fondern nur um

es 3unebmen...” Gurlitt meint, es fet nur um ein Werk gegangen, ,,dem der innerfte
3wee feblt’.

Gurlitt fieht den Begriff Dom nur in Fatholifcer Perfpeftive. Whim gilt der Begriff
des evangelifcen Domes fo viel wie der Begriff eines bdlgernen Cifens. Allein odie

dee eines proteftantifhen Domes hatte ja langft thre DerForperungen gefunden in

den groften fcdlefifchen Friedens- und Gnadenkirden in Vauer, Sdhwridnin, Sirfdd-
berg, in Sabre Srauenfirdhe, in der samburger Mideelistirhe. In Sdlefien waren

aus der Yiot eines ganzen Volfsftammes Firdhlidhe Grofbauten erften Ranges
geboren worden, In Dresden und samburg batten blithende frddtifde Biirgerfcaften
fich die Weibeftdtten ibrer Gottesverebrung, ibre Dome, gefdaffen ... Lin evangeli-
fher Dom — freilidy das ift Fein monumentales Sinnbild hierardifd-fleritaler
Wide! Lin evangelifher Dom — ift aud) Fein Ginnbild des fiirfiliden mit dem

Summepiffopat gefhmidten Abfolutismus. Lin evangelifcher Dom ift das zentrale
Seiligtum einer im allgemeinen Prieftertum aller Glaubigen zufammengefdlofenen
Dolfsfirdhe, mit dem Zwed, den grofen Stunden der Gefchidte die religidfe Weibe
3u geben. Die Wiirde, die einem evangelifcdhen Dom eignet, ift die Wiirde, die der erfte
Petrusbrief (Hap.2, Vers 9) dem Dolfe Gottes sufchreibt: ,, Vhr feid das auserwedblte
GefHlecht, das Foniglicde Prieftertum ...” Und nun wurden dem deutfden Volt
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£rlebniffe gefcdenkt wie die Sreibeitsfriege, wie die Giege von 1866 und I87o. Wun

rang fid) das deutfche Dolf aus jabrbundertelanger Jerfplitterung 3um Reide durd.
Yiun erlebten Wonard und Volk diefe Gefchidte als Taten Gottes — was war natitr-

lider, als daf aus foldhem Erleben in weiten Kreifen die Gebnfudt erwuds nad
einem Denklmal diefes gemeinfamen Gotterlebens, nad einem grofien Ebenezer:
yrs bierber hat der Serr gebolfen”, nad einer Statte, da Sitbrer und DVolf fic in

gemeinfamer Beugung vor Gott mit Kraften der Lrbebung riften laffen. Aber

das Sabrbundert militdrifdher, politifdher und tedhnifder Grofitaten war religids
und Eunfilerifh unfdhopferifh. Der Genius, der der Gebnfudt die Erfillung gebradt
hatte, war der Jeit verfagt. Der Hirde war beides verfagt: Kin Bismardé, der die

Reidhstirdhe gefdhmicdet, cin Babr, der den Reichsdom gewslbt hatte. Go verlief
die Domfudhe des lo. Vabrbunderts ergebnislos. Aber was wiimfdte man lieber, als

daFf fie ergebnislos verlaufen ware. Denn dann ware die Soffnung, daf ein Fommender

Genius die Like fblieft, wie ein Babr erft nad zwei Vabrbunderten der neuen

gottesdienftlidhen Schau der Reformation die fidtbare Geftalt verlieben bat. Wus

einer 3erfenten Glaubensgemeinfcdaft Fonnte weder eine neue Derfaffung, nod ein

neues BSefenntnis, nod ein never Hirdhbau erwadfen. Und wie follte der neue Dom

ein Ausdrud ser Gemeinfdhaft 3wifthen Serrfder und Volk fein, wenn aud diefe
Gemeinfcdaft brischig war? Was nun als Ergebnis im Serzen der Reichshauptftadt
ftebt, verewigt in graufamer Weife die religidfe und Finftlerifdhe Obnmadt des Vabr-
bhunderts und ftebt auf unabfebbare Zeit einer wirdigen Derwirflidung jener Gebn-
fudt im Wege.
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Selbftbefinnungder Gegenwart

1. Unfange neuen Werdens um die Jahrhunderiwende
Die Furze Zeitfpanne vom Beginn des 20. Vabrbunderts bis zum Ausbrud des

Weltkrieges, im wefentlicden das Nabrzebnt von Joo4—IJ4,ftebt im Zwielidt einer

abfinfenden und einer nev beraufsiebenden Zeit. Das Vabrbundert der unfelbftandiqen
Stilnahabmung neigt fid dem Ende zu. Lin never Tag Findigt fic an, ein Tag der

Sreibeit von den gefcdidtliden Vindungen und des Schaffens aus den Vorausfesun-
gen der eigenen Zeit beraus. Die Ablofung vollgiebt fic allmablic in der Weife, daf
die tberlieferten Sormen aus modernem Lmpfinden heraus neu gepragt und den

Gegenwartsbedirfniffen angepafit werden. Der neue Geift ftoft die Swanagsjace der

mittelalterliden Sormen ab und wendet fic der naberftebenden Welt der Renaiffance
und des Baro in ibrer nordifdhen Auspragung 3u, bis aud) diefe lente Phafe der

Romantif uberwunden ift, und man verfudt, mit den Witteln der Gegenwart 30

arbeiten obne Anlebnung an die Sormen irgendeiner Dergangenbeit. Grundfaglid
tritt an die Stelle des Anfdluffes an die Vergangenheit der Anfcdluf an die Gegen-
wart wie an die srtlide Umgebung, die nun endlicd) wieder in ibre natirlicdhen Rechte
als geftaltender Saftor eingefent wird. Zebrreic fpiegelt fic) diefer Dorgang in der

Solge der , Ratfdhlage fiir den Bau evangelifcder Hirchen” wieder, welde die Life-
nadher Kirdhenfonferen3z erteilt bat und die in den meiften PunFten nidt ber das

Requlativ von [86] binausfommen. Die Lifenadher Kirdhenfonferenz von Ios

beftimmt: ,,Die Wirde des evangelifcen Rirdhengebdaudes verlangt ernfte und edle

Linfadhbeit in Geftalt und Sarbe, welche am ficderften durd den Anfcluf an die

dlteren, gefcdidtlidh entwidelten und vorzuqsweife im Dienft der Kirche verwandten

Bauftile erreiht wird.” Dann bheifit es: , Yiebendem ift bei Wabl des Baufyftems
auf den vorwiegenden Charakter der Sauweife der Landesgegend und auf die srtlice
Umgebung der Hirde 3u adten.” Zebu Vabre fpater werden diefe Gane wiederbolt.
Aber die LEmpfeblung der dlteren gefdhidtliden Stile ift gefallen.

Sand in Hand mit der Lrneverung der Eunftlerifcden Sorm gebt eine tultifd-
liturgifdhe Sefinnung auf die fpesififdhen Bedurfniffe und Sorderungen des evangeli-
fdhen Gottesdienftes. Diefe Sefinnung firbrt zur Yeuentdedung und Vieubelebung
der Traditionen des proteftantifdhen Barok. Wefentlidy wurde die Erneverung
der evangelifdhen Srageftellung reformierten Theologen wie K. Deefenmeyer in
Wiesbaden und €. Gulze in Dresden verdankt. Fir den Kirdhbau wurde weithin
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qrundlegend das Wiesbadener Programm von J89J, deffen reformierter Linfclag
obne weiteres einleudtet, €e fordert:

J. Die Hirde foll das Geprage eines VDerfammlungshaufes der feiernden Gemeinde,
nicht Sasjenige eines Gotteshaufes im Fatholifhen Sinn an fid tragen').

2. Der Linheit der Gemeinde und dem Grundfagz des allgemeinen Prieftertums foll
durd die Linheitlidfeit des Raumes Ausdrud gegeben werden. Line Scheidung
swifchen Schiff und Chor, eine Teilung in mebrere Schiffe darf nicht ftattfinden.
Die Seier des Abendmabls foll fid nidt in einem abgefonderten Raum, fondern
inmitten der Gemeinde vollkieben.

3. Die HRanzel ift mindeftens als dem Wltar gleichhwertig 34 bebandeln. Sie foll ibre
Stelle hinter dem Altar erhalten und mit der im Angefict der Gemeinde angu-

ordnenden Orgel: und Gangerbibne organifdh verbunden werden.

Der Seutfce Often erqab fic nur vereinzelt diefen Sorderungen, die durd den

sweiten Hirdhbaufongref in Dresden [906 eine neue Wendung dabin erfubren, af
die Anordnung der Hanzel vor dem Altar empfoblen wurde. Auf alle Salle wurde

durd diefe Befirebungen der Gefictspuntt der gottesdienftliden Jwedmafigteit
wieder der leitende Gefidtspuntt des Hirdhbaus. Er fibrt in vielen Sallen dazu,

dafs bei feitlider Stellung der Kanzel nur eine LEmpore der Hanzel gegenitber an-

geordnet wird. Die Emporenanlagen find mit verfdhwindenden Ausnabmen nur ein-

gefdoffia.
Schopferifch erwies fic das Nabr3ebnt vor dem AHriegedurch feine Gruppenbau-

ten. Die neuen Gruppen find nun nidt mebr nur in die Strafenfront eingezwangt,
fondern fie beben fic als neuzeitlide Gegenftiide der Hlofteranlagen als beberrfchende
Beauzentren aus dem Saufermeer der Stadte wie aus der dorflichen Umagebung beraus.

, Oteine reden.” Die Steine diefer Gruppenbauten reden nidt blof von Finftlerifben
Zielen und Werten, fondern fie find der weithin fidtbare Ausdrud eines neu erblitbten,
reid) ver3zweigten Fircdliden Gemeindelebens. VDereinzelt werden Gemeindefale,
Ronfirmanden- und Verwaltungszimmer im Erdgefhof unterbalb des Rirden-
raumes untergebradt (3. B. Sobannesfirdhe in Grof-Licterfelde). Die Wberleqenbeit
der Bauwerke agus diefem VSabrzebnt unmittelbar vor dem Ariege itber die Kunft
der 3weiten Sdlfte des lO. Sabrbunderts ftebt auffer Srage. Die Aneinanderretbung
charakteriftifher Beifpiele itberzeugt am beften davon, daff ein Yieues fic durd-

gerungen bat; und dod) — aud darin ift diefe Hunt Symbol ibrer Zeit — ermangeln

diefe Hirchen eines Lerten, des Geelifchen, des Religisfen. Gie fuchen 3u wirken durd
das WAufgebot von allerband auferen, bauptfadblid deforativen Kunftmitteln und

entfernen fid>damit nur weiter von dem diel eines wabrbaft fafralen Gebaudes. Der

Anbaud der Gnade feblt. Otto Shdsnbagen bat feine umfangreihe Sammlung von

Anficdten der Rircdhen diefes VNabrzebnts betitelt: Sratten der Weibe — man leat
aber das Bud, von wenigen Ausnabmen abgefeben, merEwirdig ungeweibt aus

der Sand.

1) Der Gedanke liegt den Verfaffern fern, af es aud ein , Gottesbaus” im ev, Sinn gibt,
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Berlin’) balt 3abe an der feitlihben Kanszelftellung bei Sreifeitiger Lmporenanlage feft.
Der Gruppenbau von KRarlsbor ft (Surgenfen uns BSadmann, 1909/10) nod in gotifcem

Rleise (gotifher Selm, Strebepfeiler) mit breiter Turmfaffade.
Shoneberg, Paul-Gerbardt-Rirhe (R. Schule, 1908/10). Walerife verbunden mit

Ser alten Dorffirdhe; in Fformen der Spdtaotif und Ser Renaiffance.
Steglig, MWartinsfirhe (Surgenfen und Badhmann, 1912). Gruppenbau in fodlicdten

Formen, Die WMauern mit abgetreppten Strebepfeilern befert.
Tempelbof. Glaubensfirdhe (Kdbler und Krans, 1914/16), in barocdifierenden Formen.
Erft sie Soffnungskirdhe in Panfow (Kdppen, 1913), in Anlebnung an Berliner

Barodtradsitionen erbaut, arbeitet mit Sem Kangzelaltar, Ser vor einem der vier im Snneren

ausgefparten flachen Kreusarme in eine voraebaute Wifche bineingeftellt tft.
Die Konfequens des KRanselaltars ift

in. Sen Sentralanlagen ausnabmslos
gesogen,

Seilige-Geift-Rirhe in Moabit

(Dinflage und Paulus, 1905/06), Unter

der Sulle Ser 3ab nacdlebenden tblen

neugotifhen Formen birgt fic eine

originelle Grundrifgeftaltung. In sen

fpigen Winkel Ser Derleberger und Ser

BirFenftrafe iff ein unregelmafiges
Seadsed bineinfomponiert. Der Turm

erbebt {ih im Soeitel. Im ISnneren an

ser entgegengefenten Scmalfeite ser UI-

tar, dabinter in runder Vrifce die Ranszel.
Galilaa, Jolo, mit Sem Gemeinde-

baus in Sie Strafenfront eingebaut,”
|

gotifierend,
;

Ronigin-Luife-Gesaddbtnis-
BRirhe in Sdhsneberg (1912) Enitipft 142. Berlin-Moabit, Seilige Geift-Rirde
in ibren leicht modsernifierten s0pfigen
Barodformen an die Dreifaltigfeits- und Bethlebemstirhe an. Doppelte Limporen, Die
Ronigin-Luife- Gesadtnis-Rirhe ift in den legten Sabren beFannt gewordsen surd DProfeffor
Sandfubls Wusmalung.

Jobannesfirhe in Lidterfeldse (Kublmann, 1912), bat fic von Ser Viahabmung
vergangener Stilformen freigemadt. YWod entsiebt fic sas Geftubl ser Sentrierung und
widerfpridt dem Rund der Umfaffungasmauern.

Proving Pofen. An die Berliner Rundbauten fet angefcloffen der zeitlid
frithere Jentralbau in BSentfchen (Minifterium der sffentliden Arbeiten, 1904). Der

GrundvifR zeigt eine Durdhdringung von Rund- und Winkelbatentirche, beberrfdt
von dem in balbrunder Apfis fic erbebenden Kanzelaltar, Der eigenartige Grunodriff
wirft wie eine WAusftrablung des an Altar und Kanzel Gefprodenen Wortes. Die

Sigplane aud auf der eingefdoffigen Lmpore Lonzentrifdy angeordnet. Der Saupt-
eingang ift in wenig organifcer Weife swifchen die beiden ScenFel des WinFelbafens
gelegt, deren Wianfardenddcher in die KRuppel einfdneiden. Die Sormen find die eines
modernifierten Baro.

*) Abbildsungen der genannten Berliner Kircen (mit Uusnabme von Galilda- und Seilige-
Geift-Kirdhe) in Sddsnbagen, Statten Ser Weibe.

10 Proteftantifher Rirdhenbau
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Sdhlefien. Das evangelifhe Breslau weibt in den elf Sabren von J[oo4—I5

faft ebenfoviele Yleubauten ein, als es bis dabin in den vier Nabrbunderten feit der

Reformation erridtet hat. £s find famtlid Anlagen, die 3u den bervorragendften
der Zeit gebdren.

Un der Spige ftebt Lridfer (Kroger, 1904). Die romanifdhen Fformen find neuseitlicd wieder:

geboren. Redhtediger Grundsrif, im Snneren find vier Kreusarme ausgefpart. Der Sunenraum

ift cin pradtvoller Wurf. Die Unorsnung nad Sem Wiesbadener Programm: dsie Rangel in der

Mitteladfe uber dem Altar, sariiber die Orgel mit Ser Gangerbubne. Die Sigplage find unter

Versicdt auf einen Wittelaang radial angeordnet, nad binten anfteigend. In sen Kreusarmen je
eine Lmpore. UWufmactigen Tonnengewsl-
ben figt Sas Ruppelgewdlbe Ser Vierung
auf. Der Kanzelaltar mutet fremdartig an.

Die Wadtigkeit und fafrale Stimmung des

einen allumfaffenden Raumes diirfte von

Feiner Kirche jenes Seitabfdnittes uber:

troffen werden.

Die Sobanneskfirdhe (Gaze und Bétt-

cher, 1909) fceidset jeden Unklang an ge-

fhidtlide Stile aus und beftreitet Sen Wuf-
bau mit Fraftvollen modernen Formen, nur

safe dSiefe im auferlid DeForativen befan-
gen bleiben und Sie feelifdhe Durdhdringung
vermiffenlaffen. Die Rirde, faftvdllig Turm-

bau, erbebt fid uber griehifbem KRreus,
Die KRansel vornebmfadlidt, mit feelenvollen
Figuren, ein WeifterwerF Ses Bilshauers
von Gofen. Mit der feitliden Stellung Ser

Ransel bei dreifeitiger Lmporenanlage
fallt Sobannes binter Lrldfer suri,

Den legten Vradteil bebalt aud Paulus
bei (Ridton, [913). Rechtedige Gaalfirde.
Die Bauformen lebnen fid an die seutfcde
Renaiffance an. Rangel und Altar Fopieren

143. Bentfden (Pofen) unfelbftandig Sen Stil aus dem Unfang des

16. Jabrbunderts.— Voll Foftlider Reise der

AWufenbau. Die malerifdhe Gruppe, die en Rubm bat, sie umfangreidfte modserne KRirdhenanlage

Preufiens 3u fein, liegt wie cine Dafe in der Steinwilfte ses weftliden Urbeiterviertels von Breslau,

KRonigin-Luife-Gebadtnis (Wacenfel, [ol5). Don Ser Gruppe ift bisher nur

die Kirche ausgefilbrt in Formen Ser Gegenwart. Yur ser ftumpfe Turmabfdhluf wirkt

unbefriedigend. Kénigin-LuifeGedddhtnis greift im Wufbau ser Fultifdhen Statten auf
Lridfer surud, Lin rechtediger Gaal obne Mittelaang mit fladher Solssede und warmer

Solstafelung, Dod mebr ein profaner als ein fafraler Raum.

Aus der Proving verdienen angefithrt 3u werden die nod gotifierende Haifer-
Sriedridh- Gedvadhtnis-Hirdhe in Lieqnizz (1908) und die fcsne, in den Sormen
modernere Gruppe von Ratibor (JOJI). Beides Freuzformige Anlagen mit feitlider
Ran3zclftellung, abnlich der Breslauer altlutherifcen Chriftustlirde.

Linen Sechritt ber die BSreslauer Hirdhen hinaus bedeutet die Gorliger. Hreuz-

Firde (von dem Dresdner Arditekten Binan, Jold). KRreusformiger Grundriff mit
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breitem, nur wenig ausladendem Querfdiff. Der Sortfdritt liegt darin, af die Kanzel
als einfaches Rednerpult vor dem Altar angeordnet tft, obne da fretlid die raumlicde
Ldfung ganz gelungen ware. Der Aufenbau, dem Baugelande angepaft, von grof-
artigem Rbythmus der Waffen. Das Hreuz der Turmfafjade Febrt als das den Ranm

beberrfchende Gymbol im Wnneren wieder, deffen vornebme DeForationsfunft fret-
lid nicht daritber hinweg bilft, daf der Raum bar jeder fafralen Befeelung ift. Die drei

unverbundenen Emporen jerteilen die Gemeinde, ftatt fie 3ufammenzufhweifen. In

diefem Punkte war die vierzebn Sabre frbere Gorliger Lutherfirde mit ibrer
ringformigen Emporenanlage weit gliclider, fo befdeiden fie fic) mit ihren Fummer-

liden romanifierenden Sormen neben der Wudt der Rrewuzlircdheausnimmte.

Der Stand der Dinge auf dem Lande lafit fidh mithelos an den folgenden
zujammenbangenden Gruppen von Baudenkfmdlern ablefen.

Provinz Polen
Die Kircden der Unftedlungsfommiffion, die ihre Tatigkeit 1889 beginnt. Don Sem bliibendsen

Firdliden Leben seugen einige Zablen. Fuirftenau nennt (Jentralblatt Ser Bauverwaltung
JOIL) 44 Rirden, Sie in Sen Mabren [889—JolI von der Anfiedlungsfommiffion erridtet
worden find. Der bodverdiente Generalfuperintendent Sefefiel bat in sem Vierteljabrbundert
von 1886—JolO [69 Rircen (cinfcdlieBlidh Ser Umbauten) eingeweibt. — Bis in das begin-
nende 20. Sabrbundert werden die Kirchen (3. B. Serrnfirdh und Wolfstirdh) medhanifd
na® der berrfdenden gotifhen Sdhablone bergeftellt, Das erfte Mabrzebnt des neuen Sabr-
bunderts fdafft unter verfcdiedenen Gefidtspuntten Wandel. Das Verbdltnis 3u sen gotifden
Formen wird ein freieres, Ligenes Lmpfinden, das fidh von der norddseutidhen Badfteingotit
infpirieren Iaft, Surcdbridt die Schablone (5. B. Jinsdorf, Lolo, weniger fddén 3nin, [olo).
Bald wendet man fic Ser Fformenwelt der Renaiffance und des Barod su (3. B. Roned und

Vrordbeim, JOJO). Der Gedanke es Gruppenbaus wird frudtbar. Golenbofen verbindet, freilicd
in recht unglidliber Form, den mit einem Dadreiter verfebenen Betfaal mit ser Sdule (1904),
Roned verbindet Rirhe und Pfarrbaus durch den KRonfirmandenfaal und fdhafft eine umfang-
lide Gruppe mit Sem Turm an betonter Stelle. In Ser Gruppe abnlidh Sopfengarten bei Brom-

berg. Dor allem fuct der neuerwadhte Sinn fur SeimatFunft Sen Rirdhen-, Pfarr- und Scul-
baujern den Saud des Bodenftandigen, mit Land und Leuten Verwadfenen, MWalerifd-
Warmen mitzuteilen. Das bebt die Unfiedlungsbauten febr su ibrem Vorteil ab von ser Reif-
brettgotif Ses Jo. Sabrbunbderts, Uber sas sérflid Bedeutfame freilid ragt Feiner diefer Bauten

beraus, Die neuen liturgifden Forderungen find in mannigfaltiger Weife am Werk. Zinsdorf
(1909/IJ) baut nur eine Seitenempore der Rangel gegentiber ein, Rrufddorf (1910) verlegt die

Ransel liber Sen in einer Wifdhe ftebenden Altar. Vrordheim (1910) fblieflic bringt sie LSfung
des Dresdner Rirdhbaufongreffes von 1906. Die Rangel ftebt als Rednerpult vor sem Altar.

Orgel und Sangerbiibne liber sem Ultar. Die Sigretben fteigen an. Die Seitenempore bridt vor

der Ultarwand ab. — So hatte die Proving Pofen vollen AUnfhlug an die neueften Beftrebungen
auf Sem Gebiete Ses Rirdhbaus, als ser ausbrechende Krieg die verbeifungsvollen Unfage begrub.

Oftpreupen
Us bleibende DenFmale der sweihundertjabrigen Dubelfeier ses preufifden RKonigshaufes

wurden in Oftpreufen in den Dabren 1902—-JO JF evangelifche Rirchen gebaut. Die meiften
in mebr oder weniger gefhmadvoller BSaditeingotif¥. Wur Suffemilfen it Solsfirde. Sn sen

lesten Sabren fest fidy der Wandel sum Vefferen durch. Puppen legt nur cine Seitenempore
der Ransel gegentiber an, Raffuben (1907/09) verbindet die Kirche mit sem Pfarrbaus surd
10*
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144. Berlin -Vrifolasfee

den Ronfirmandenfaal. KRaffuben und Pafsiefsen (LOlO) verfcaffen der evangelifhen Geftal-

tung Ses Rircdhenraumes Geltung durd die sentrale Unordnung der Rangel uber sem Altar.

Sm Charafter gebt mit Sen Jubilaumsfirdhen zufammen sie Kirche in Kadinen (Kidton,

[oJ3—JI6) in Formen der norddeutfdhen Baditeingotif. Der Ultar und die feitlicdh geftellte

Rangel bolsgefhnigt in fpatgotifber Manier,

Sir Brandenburg typifd find die etwa 20 Landfircdhen von Georg Vuttner, der

ab 1905 Vorfteber des Provinzialfirhliden Bauamtes der Proving Brandenburg
war, £r fiel Jolo.

Biittner war celeitet von sem Veftreben, ser unfeligen Verftadterung Ses Landes Linbalt

3u gebieten Surd Pflese Ser beimatlicdhen Uberlieferung. Sein Kunftmittel, durcd das er auf
sas Gemiit 3u wirken fudt, ift das Walerifce, namentlid im Innern, Ls bandelt fitch um

fhlidte rechtedige Gaalfirchen, je nad Sem Bediurfnis ausgeftattet mit einer Weftempore

fiir Sic Orgel oder mit Lmyporen auf einer oser mebreren Seiten. Sdladtenfee ordnet ser

Rangel gegentiber, die regelmafia feitlid geftellt wird, nur eine Seitenempore an. Fur die

warime Wirkung des Raumes tragt die reidhe Verwendung von Sols bei, aus Sem regelmafig

aud die Dede gezimmert ift entweder in Form der Tonne (wie Scdhladtenfee, Jeutben) oder

als flache Dede (wie in Sadfenbaufen bei Oranienburg). Wud bier nimmt dite Lntwidlung
von gotifterenden Formen (3. B. der Badfteinrobbau in Sopbienftadt) ihren Wusgangspunft.
Seuthen erweitert fic surd den Unbau Ses Konfirmandenzimmers zur Gruppe.

Uber diefe Bauten erhebt fic, wenigftens im Aufenbau, die malerifche Gruppe
von Yiifolasfee (Blunk, [ooo/lo) mit ibrem 3ufammenfaffenden Bogengang, mit
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dem weithin fidtbaren Wabr3zeichen des Turmbelms. Wobldie reizvollfte Scopfung
des Vabr3ebnts. Die innere Ausmalung tm Geift dorflicher Renaiffance. Yur eine

Seitenempore der Kanjel gegentber.
Shlefien nimmt an dem Auffhwung vollen WAnteil.

Das amtlide Verzeichnis weift fiir bas Nabrzebnt von [904 bis 3um Wusbrud des Krieges
60 Weubauten evangelifder Rirhen nad, Uber sem Durdhfahnitt fteben swei Gruppenbauten.
Samol; (Grau, 1908), as Kirche und Pfarrbaus verbinbdet, trifft mit Glud eine Stimmung,
Sic im beften Sinne dSérflid und gegenwartsnabe ift. Derfeblt ift nur, Saf swet dSisparate

Motive, Kanselaltar und Anlage nur einer Geitenempore, 3ufammengebradt worden find,

Rotbhfiirben (Klein und Wolff, LO14), eine Gruppe aus Kirdhe, Pfarrbaus und Sdule, Das

Pferrbaus in der Witte mit der Kirche verbunden surd einen als BibliotheF dsienenden Gang
und mit der Schule Surcd cine weintiberrankte Pergola. Der feitlid geftellten KRansel entfpricdt
cine Seitenempore. Unter der Orgel Sem WAltar gegentiber cine TaufFapelle..

2. Die Gegenwart

Weltfrieg und Inflation legten fir mebr als ein Sabr3ebnt das Hirdhbauwefen
labm. Die erzwungene Atempaufe ift nidt vergeblid gewefen. Sie Fam der VBefinnunag
auf das Wefentlicde in Gebalt und Sorm 3ugute, obne daff dod die Unficherheit
bereits bberwunden ware. Wangels objeftiver Wafiftabe ift aud beute jeder Bau

durheus Leperiment der jeweiligen Aunfilerindividualitat; ein Gan, der nicht
dabin mifiverftanden werden darf, als ob je das perfonlide Element ausgefdaltet
werden follte oder Fonnte. Don einer Finheitlidfeit in den Grundauffaffungen,
von der Bildung einer tragenden Tradition find wir offenbar nod) weit entfernt,
und werden wir folange entfernt bleiben, als wir nod nicht wirklid wieder , Kirde”

geworden find! Eine abfcliefende Kritif verbietet fic einer im Slufs befindliden
Geagenwartserfcdbeinung gegenttber von felbft.

im vorzuqeweife verwendeten Klinker bat der moderne Arditeft ein Waterial

an die Sand beFommen, das ibm Wirkungen ermodglidt, die andersartiq und doc
vergleichbar find denen des mittelalterlidhen Sadfteinbaus!). Wer beaqreift angefidts
diefer berrlidhen HlinFermauern, af uns nur wenige VNabrzebnte von den troftlofen
Baiteinwanden des [o. Vabrbunderts trennen! — Der Gruppenbau ift fowobl
ftddtebaulid) wie im Rbythmus feiner Baumaffen einen bedeutenden Gebritt vor-

warts gefommen. Der Gemeindefaal wird oft unter das Hirdhenfrdiff geleqt, was

freilidh in jedem Salle einen gedrisdéten Raum ergeben bat. — Die Sormenfprace
bat den dufferlichen, aus vergangenen Stilepoden entliebenen ornamentalen Shmuk
abgelegt. Die Sauten bemithen fic, die Sprache der Gegenwart 3u fprechen: facdlicd,
fhlidt, auf das Yiotwendige Fonzentriert, wie es dem Material und dem Lmpfinden
des tedbnifchen Jeitalters ent{pridt. Die Fiunftlerifche Wirkung liegt in der Derteilung
und Gliederung der Waffen und Sladen. — Im Grundriff bat eine Reduttion ftatt-
gefunden. Der Freuzformige Grunodrifi, der feit der Witte des Jo. Sabrbunderts

) Sn dem bimmlifden BlinFermauerwerf und in ser ganz unwirtliden Wirkung ses

Materials, dem Farbfpiel und dem LKiijter diefes Kdelmaterials tut fic innerer Wert Fund”

(Sdaer, Oftpreufifhe Baustg. 1933, S. 284).



150 Selbftbefinnung der Gegenwart

dominierte, iff vdllig 3uridgetreten hinter der einfaden rechtedigen SGaaltirde
(immer in der Sorm des Langhaufes) und dem Zentralbau (in Form des Kreifes,
des Oktogons, des Areisfeftors). sablenmapig bat aud heute die rechtediqe Saal-

Firde den Dorrang. Im dsentralbau gebt man ther die im vorigen Abfdnitt beban-
delten Bauten darin binaus, af nun aud die Bankreiben Ffonzentrifch gefisbre
werden. — Sir den Lindrud des Inneren entfdheidend ift, af} die Gegenwart dem

alten Lmporenmotiv den Abfcied geqeben hat. Die meiften Rirchen verzicdten auf
jede Geitenempore. Der Linraum foll durd Feinen Einbau gefhmadlert werden. An

die Stelle der LKmporen ift die Debnbarkeit des Kirdhenraumes 3u ebener rode qge-
treten durd) Linbeziehung von Viebenraumen b3w. von fdmalen Seitengangen.
Unter diefen Yiebenraumen begegnet vereinzelt die Seierfirdhe, fiir Taufen, Trauungen
und Fleine W¢Whendmablefeiern.— Wn ficherem Gefihbl dafir, daff eine Hirde Fein

Hongzertfaal ift, wird der Orgel als dem Generalftab des Gemeindegefangs reqelmafia
ibr Plag im Ricken der Gemeinde angewiefen. — Das mit der proteftantifchen Prediqt
geborene Problem der Ranzelftellung bat nod Feine allfeitiq anerFannte Zdfung
gefunden. Die zentrale Anordnung hat durdhaus nidt vermoddt, die feitlidhe Stellung
auszufhalten, die nur im Salle einfeitiger Anordnung des Geftithles, bzw. der &m-

poren organifd ijt. Die vom Dresdner Hirdhbaufongrefi [906 empfoblene Stellung
der Hanzel vor dem Altar ift nicht baufiger vertreten als die itber dem Altar, bei der

dod) betradtlide Scattenfeiten in Rauf genommen werden miffen. — Die lette
Stage, die Stage nad dem fafralen Gebalt, wird bei der Betradhtung der einzelnen
DSaudenkmadler geftellt werden. -- Die FSUbrung liegt durdhaus bei der Reichshaupt-
ftadt,

Die redhtedige Saalfirde

Srandsenburg. Wilbelmsbof, Giedlung bei Brandenburg, von Otto Bartning.
Inftruftivftes Beifpiel fir einen fcdlecdterdings neuen Typus der Kleinkirdhe. Lin-

fader, emporenlofer, recdhtediger Gaal mit nur Joo Gigplanen. Durd die eingebaute
Gakriftei wird der gleidfalls rechtedige WAltarraum ausgefpart. Das Licht fallt durch
vier grofe, rechtedige Senfter einer Zangfeite ein, BSretterbelag der Wande mit Aus-

nabme der Gakrifteimauer, die in Ziegelrobbau in das Schiff einfcbneidet. Die Bretter-

dede rubt auf wageredten Balfen. Der Raum ift vebnbar durd Offnungen nad
dem Hindergarten, zur Geite des Wltars, und nad der Yiabftube, dem Altar gegen-

Uber, Die erweiterte Kirche fommt im Grundviff auf einen Winkelbaken binaus.
Das bedingt die Stellung der runden HRan3zelin der Lee der einfpringenden Gakriftet.
Der Altar und der Gang 3um Altar find — eine Solge des Linbaus der Gakriftei —

aus der Witteladfe geriiét. Diefe Afymmetrie verleibt dem Raum eine eigenartige
Spannung. Der Altar ift qemaf dem Bauprogramm fo eingeridtet, daff ev in der

Wand verfhwinden Fann, wenn der Gaal flr auffergottesdienftlidhe Jwede ver-

wendet wird. Hirhe und Gemeinderdume mufiten unter einem Dache vereinigt
werden. Grofte Sparfamfeit 3wang 3ur Einforanfung in den Miitteln. Der

Raum ftebt mit feiner ungefhmintten Gadlidfeit in einer Yabe 34 modernen
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Profanréumen, die gewifs Faum iberboten werden Fann, und dod) atmet er eine fafrale

Stimmung, die in ein wirklides Yleuland Firhlider Architeftur weift. Das nidt nur

von der modernen GadlidFeit her, fondern aud als °Wusdrud religisfer Edtheit. —

Die Dorffirhen aus dem Vabrzehnt vor dem AHriegebedeuteten mit ibrem Durdhbrud
des Gefitbles fiir malerifche Seimatkunft einen Sortfdritt ther das lo. Sabrbundert
binaus. Yieben der Giedlunastircde in Wilbelmsbof wirken fie barm- und belanglos.

eee

i

145, Brandenburg Wilbelmsbhof, Siedlungsfirhe (mit suridgefcdhobenem Altar)

BSerlin-Steglig. Lutherifche Dreieiniqkeitsfirhe (Galvisberq). Aufien von

niichterner ekiger Gedrungenbeit; innen nidt weniger auf phrafenlofe GaclicFeit
dvingend. Slache Balkendeke, deren farbige Sebandlung wirkjam 3u den farblofen
Wanden Fontraftiert. In das Gyftem der Geraden und der rechten Winkel bringt nur

die gefhwungene Warmorfanzel einen anderen Hlang. In diefe Welt der ftrengen
Sormen hat fic ein verungliétes erpreffioniftifcdhes WAltarmofaik verirrt. Der Ge-

meindefaal unter dem Hirhenfadiff.

BSerlin-Yiederfhonewetde (Sdhupp & Aremmer). Ks fallt auf, wie wenig
Aufen- und Bnnenbau aufeinander Bezug nebmen. Aufen mit der breitgelager-
ten Turmfaffade traditionell ftark gebunden (an die markifde Bauweife). Die Wirkung
des einfchiffigen rechtedigen Innenraumes wird beftritten durd die Wiederbolung eines

einzigen Motives: des Gpinbogens. Die bokernen Binder fteigen fpigbogenformig
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von der Erde auf. Die WAltarnifche nimmt den SGpigbogen auf. Die Rangel ift
feitlid) geftellt. Der Raum fparfam und 3uritkbaltend, in den Mitteln lidt und

frei, und darum wobltuend proteftantifch berithrend. Wan empfindet nur die Schranke
diefer fafralen Raumftimmung, af fie nidt aus den Dorausfenungen und mit den

fpesififdhen Witteln der Gegenwart erzeugt wird, fondern durd die Lrneuerung des

mittelalterliden Spigbogenfyftems. Reine Geitenemporen.
Dablem, Vefus Chriftus-HRirhe (Wurgen Sadhmann). Klinkerbau. Gelungen die

frete Rbythmifierung der nur zur Salfte ausgefithrten Gruppe (der Turm 3wifden
Kirche und Pfarrbaus; der flace, vom Kreuz iberragte Abfdhluf des Turmes im

Gegenfas 3u den fteilen Gatteldachern der Kirche und des Pfarrbaufes) wie die leiden-

fchaftlide Lingliederung in die Dillen- und Parfumgebung. Der Snnenraum obne

Seitenemporen und obne
jede Stipe. Der Querfanitt
zeigt eine Durchodringung des

Linraumes mit latentem

dreifdiffigen Gyftem: Go-

genannte ,28afilife obne

Pfeiler“!). Die dunfel be-

malte Solzdee ift in fpitsem
Winkel hod binausgefithrt.
Mtarraum und Orgel neb-
men die fteile Dreie&sform
auf. Die einzelnen Gigplare
der Banke find durd) Rur-

dungen in der Rienlebne
gegeneinander abgefert. Der

Raum ift debnbar durd die

Dorballe und die fcdmalen
SGeitengange, die lediglid

durds Dorbdange vom Sauptraum getrennt find. Sinter dem Solztreu3 des Altars ein

grofier Scriftteppid mit dem Glaubensbefenntnis. — Wit einfachen Mitteln ift ein

whrdiger Raumeindrud ersielt, inden nur die unglilic in die Eke gefchhobeneKanzel
einen Mtipelang bringt. Derunglidt ijt aud die Chriftusfigur ber dem Saupteingang.

Wilmersdorf (sdger, 1933), €s ift bier nicht der Ort, um im einzelnen diefer
genuinen Grofftadtfhdopfung nadzugeben. (Wan lefe die temperamentvollen Aus-

laffungen Sogers in der Oftdentfdhen Bauzeitung 1933, Vir. 29, baw. im Deutfcen
Arciteften 1933, April.) Gie ftellt mit ibrer Ausfihrung in Klinker als Kirche wie

als Gruppe die monumentalfte Leiftung innerbalb unferes Gebietes in der Gegenwart
dar. Der Bau eines eigenwilligen Ronners, der mit eigenen Mafen gemeffen fein will.

146- Berlin-Dablem, Sefus Chriftus-Kirde,

') Us Fatholifdhe VWorlaufer dSiefer ,, Bafilifa obne Pfeiler” find 3u nennen SerFomers
Serz-Sefu- Kirche in Ratingen, Antonius-Kirdhe in Sdneisemiubl u. a. (f, Runt und Kirde
193], Ss, Jo4 ff.).
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— Der Gemeindefaal befindet fic unter dem Rirchenfcdiff. — Uns gebt es lediglid
darum, die lente Srage an den Bau 3u vidten, die ber feine Stellung in der Gefchidte
des evangelifben Rirhbaus entfcdeidet, die Srage: wie bat bier der fpesififdh evange-

lifhe Gottesdienftgedanke Geftalt gewonnen ? Unter diefem Gefichtspuntt ift der Bau

mit feinem WAufwand dod nur ein Jeugnis mebr, das die Unficherbeit in den elemen-

tarften Dingen Feineswegs itberwunden ift. Was bat das Riefenaufgebot der fpir-

J47. Berlin-Dablem, Sefus Chriftus-Kirche

bogigen Betonbinder mit irgendeiner gottesdienftliden Jwekmeafiqkeit 34 tun? Wan

mag fics willig der ZauberFunft bingeben, mit der dte moderne Betontednif in den

Dienft einer fakralen Raumphantafie geftellt worden ift — auf dem Boden des beutigen
Lebens ift diefer Zauberwald nidt gewadhfen. — Der ganze Bau ift in allen Linien

fo einfeitig auf den Altar zugefdnitten, 48 man den Lindru€ nidt los wird: Stier
ift Das Tdeal eines modernen Kultbaues fiir den Fatholifchen Wiefdientt gefhaffen!
Wian braudt in der Fatholifdhen Sonifatiustirhe von Weber in Srantfurt a. W1. nur

die die WAltarapfis iberfdneidenden Spigbogen bober 3u fitbren und die Dekung
mit der Wilmersdorfer Hirde ift im Querfdnitt nabegu vollftandig 1). Die Probe
auf das Lrempel ift die Stellung der Kanzel, die man uberbaupt erft fucden mufi.

‘) Uud fiir den Turm ift $as Vorbild im fatholifdhen KRirdhbau gegeben: Mofers Untonius-
Firhe in Bafel.
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148, Berlin-Wilmersdorf, Kirdhe am Hobenszollernplag
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Sie ift wie ein leicht abnebmbares Yieft an den legten breiteren Setonbogen 3ur

Seite des WAltarraumes angeflebt. Diefes Prinzipalftid des evangelifcdhen Gottes-

dienftes bat auf die Struftur des Baues nicht den leifeften Linflup! in diefem
Raum Fonnte allenfalls eine Parzifalauffisbrung ftattfinden, aber wie wird bier die

evangelifce Predigt von der dufseren Armut und dem inneren Reidhtum Chrifti

erFlingen ?” (Der Provinzial-
Fonfervator von Pommern,
Dr. Sale. Unverdffentlidt.)

Berlin-Treptow,. Be-

Eenntnisfirdhe (Curt Stein-

berg, J93J), vertritt den von

allen pfeudogotifben %An-

Flangen befreiten modernen

Typ der in die Strafien-

front eingebauten Gruppe.
Rlinfer.

Pommern, Stettin.

Rreuzlirdhe, Todterkirdhe
von SSaFobi (Chesmacer,

1932). £ine umfanareide,

vielgeftaltige Baugruppe
(Gemeindefaal und Pfarr-
baufer, Ronfirmandenzim-
mer, Hindergarten, RHisfter-
wobnung), in deren Mitte

das Kircdhenfdiff aufraat.
An das rechtedige Schiff

(hlieft fic der hobe 3ylinder
des Witarraumes, Ser von

den aufder Erde auffigenden
Rorbbdogen der Gurte ther-

fchnitten wird. Der Raum

ift debnbar durd den Ge: 149, Berlin- Wilmersdorf, Rirdhe am Sobensollernplag
meindefaal, der im redten
Winfel feitlid) vom Altar angebaut ift. Die Kanzel an der geqenitberliegenden Le des

Altarraumes. Der Sufiboden des Hirhenraumes fallt nad dem Altar bin ab, der

feinerfeits drei Stufen erbdobt ift. Be3wedt ift ein ungebinderter Bli¢ auf Altar und

Kanzel. Keine Geitenemporen. Yur im Weften die Lmpore der febr verFleideten Orgel.
Lin Tribut an die romantifcdh-myftifche Vleigung ift die Art und Weife, wie der Altar-

raum durd Sarbe und Seleuchtung als Dominante berausgearbeitet ijt. Stimmungs-
voll die Tauffapelle. Die feitlidhe WAuffdhlinung des breit der Kirche vorgeleaten
Turmmeaffive dbnelt ftarE der Fath. Seilig-Hreuz-Rirche Webers in Srantfurt a. 1.
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1933 ift eine 3weite, fclidter gehaltene und darum itberzeugendere Gaalfircde
Chesmeaders, gleidfalls Silial von NVafobi, in Stettin eingeweibt worden, die

Yitfolat-Sobannis- Hirde.
Oftpreufien. KRonigsberg. Kreuzklirde (Kidton, 1933). Rechtecige

Saalkirdhe mit vierfeitiq umlaufender eingefcoffiger Lmpore. Beide Lang-
feiten in WAnneberung an die HRreuzform ausgebaudht. Der Altar verfchwindet
den meiften Sigplagen auf den Emporen. Kanzelaltar an einer Scmelfeite,

I50. Stettin, VriFolat-Sobannis-Rirde.

die Orgel gegentsber. Waterial: Kadiner Klinker in verfdiedener Farbung. Das
Innere von licdter Weitraumigkeit. Uber dem Mittelraum Solzgewdlbe, iber

den Limporen flahe Deke. Auf den Stil gefeben ftellt fid der Bau in aller

modernen Derfleidung als ein auffallend unzeitgemdfes Gemifd> dar. Der

Saupteingang, der von zwei rundbogig gefdloffenen niedrigen und fdmalen
Ciren gebildet wird, ift eingebettet in eine gotifce Yifce, deren Spigbogen
bis 3ur Sirfthobe des Rirhenfciffes anfteigt, abnlid) der Schinktelfrhen Alt-

rofigarterfirhe in AKonigsberg. Die beiden Wefttiirme enden in orientalifch
anmutenden Ruppelbauten. Das Innere tragt das Geprdge eines ftreng Flaffi-
ziftifcden Prediqtfaales.
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SHlefien. Sreslau. Guftav-Adolf-Hirhe in Fimpel (Kempter, [933),
Lin breites, chorlofes Langhaus, obne Seitenemporen. In einer flacen, rechtedigen
Vifhe der Oftwand ber dem als felbftandiger Tifdh bebandelten Altar sie Kanzel,
34 der von beiden Geiten Stufen binauffitbren. War und Kanzel aus Warmor,
der Falt und fremd wirkt. Daritber ein bobes Solztreuz. ,,&s ift ein feiner Gedante,
der bier feinen finnfalligen Ausdrud findet: der Pfarrer auf der Kanzel ftebt am

Sufe des ARreuzes.” Yur

fcade, daff der blaue, mit

Sternen befate Grund binter
dem BRreuz Eunftlerifdy nicdt
einwendfrei ift. Dem Kanzel-
altar gegenither die Weft
empore mit der Orgel. Wn

das Hirdhenfcbiff find auf
beiden Langfeiten niedrig
gebaltene, gleidfalls redt-
ecige Seierfirdhen angebaut,
die durd> Dorbange ab-

fchlieBbar find. Beide Seter-
Firden find an der dufferen

Oftwand der Birce ver-

bunden durd einen Bauteil

in gleicher Sobe, der Kon-

firmanden- und VDerfamm-
lungszimmer enthdlt. Das

bobe Hirchenfciff ift fo auf
drei Seiten eingefaumt, im

Weften der gleidhfalls recht-

efige Turm, im Unter-

gefbof} eingebaut. Wate-

rial: Alinfer. Die Struftur

des Dnneren bildet ein

Syftem von redtedig ge-

fitbrten Betonrippen, auf ISI, Gtettin, VWrifolai-Yobannis-Kirde,
denen Sie wageredte Deke

aufliegt. Yiur die Senfter und der Kanzelaltar bringen einen farbigen Klang in die

Viuedternbeit des Raumes. — Der Bau nimmt Eeinerlei Sezug auf die Giedlungs-
bauten, in deren Witte er wirkt wie ein Weteorftein, der aus einer anderen Welt ver:

fprengt wurde. In fic ift der Bau von fefter Gefcdloffenbeit. Die flacen Dacher, die
immer wiederFebrende ungebrodene Rechtekform, die Sdhmudlofigkeit, die Gratiqkeit
der Linien find der Yiederfclag eines auf ftrenge Sacdlidkeit eingeftellten Wollens, das

fic jeden Shwung des Gefithles verfagt. Aber der Bau ift mebr als nur die Schopfung
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einer eigen gewadfenen Sndividuali-

tat. Tn ibm lebt, obne leifeften Stil-

anklang, der befte Geift der preufifd-
proteftantifd-rationaliftifcden Uberliefe-
rung auf. Wan mag an die Garnifon-
Firdhen in Berlin und Potsdam denen,
man mag an Langhans denen, der

ebenfo unorganifd rechbtecdigfeine BSau-

ten in die Umgebung ftellt. Der Bau

in feiner Sparfamfeit und Sclidtheit
witd nod fernen Enkeln ein charafter-
volles DenFmal der gegenwartigen YTot-

zeit fein. Aud in dem, was dem Bau

abgebt an Pbhantafie, an Gefibl, an

fatraler Stimmung ift er ein ebrlicher
Ausdrud der religisfen Armut unferer
3eit. Die KempterFirdhe in Breslau, mit

denfelben Witteln der modernen Beton-

tecdhnif arbeitend, bildet den Gegenpol
152, Breslau-Zimpel, Guftav-Wdolf- Kirche au der Sdgerfirdhe in Wilmersdorf.

Der Jentralbau

Berlin, Kirhe auf dem Tempelbofer Felde (Srduning), das erfte maffive
Gotteshaus, das nach dem Kriege in Berlin erbaut worden ift. Rundbau, defjen
Jeltdady in eine als Glodenftubl dienende Laterne auslauft. Obne organifcden 3u-

fammenbang ift cine rechtedige Lingangshalle vorgelegt. Die reftlofe Durdhfiibrung
des dsentralgedanfens gibt dem Dnneren feine Gefchloffenheit. Vierzebn Pfeiler,
swifchen die eine ringsumlaufende LEmpore mit anfteigenden Bantreiben geleat ift,
grenzen einen grofen Wittelraum ab, deffen Rund von dem Fonzentrifch gefisbrten
Geflihl aufgenommen wird. Der Mittelraum ift mit einem modernen Zellengewdlbe,
der Umgang mit gotifierenden Gcwolben eingededt. Altar, Kanzel, Orgel find wber-

einander angeordnet. Die farbigen Senfter von Cefar Klein. Dadurd, daf} die Lmypore
nidt vor dem Hanzelaltar abbridt, fondern qleidbmafig umlauft, entbebrt der Raum

der Spannung und bcfommt etwas nad allen Geiten Jerfliefendes.
Kreuzlirhe in Shmargendorf (Paulus, 1929). Oktogon aus Klinker, das

durd einen engen Derbindungsgang mit dem breit vorgelagerten Turmmaffiv ver-

bunden ift. Der Derbindungsgang Fann zur Kirde bingugezogen werden. Der Ge-

meindefaal iff unter dem Rirhenfciff; Konfirmanden- und andere Raume find im

Turm untergebradht. Die Seleuctung erfolgt urd) — nur yu grelle — Lidtbander.
Die Ran3zel als Rednerpult vor dem Altar. VDerunglit die gefpreizten Tierfymbole
der, LKvangeliften im WAltarraum und die als laufende Warm-Kaltwafferanlage
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153. Berlin-Giemensftadst
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154, BVerlin-Giemensftadt, Lvangelifdhe Rirdhe mit Pfarrbaus
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155. Berlin-Charlottenburg, Guftav-AWdsolf-Kirche

geftaltete Taufe. Sclimm der oftafiatifce Drunk des Portalvorbaues. Das Pfarrbaus,
verpunt, ift unorganifdh an den Turm angebaut. Der pommerfdhe Provinzialfonfer -

vetor Dr. BSalfe hat die Sormgebung im einzelnen einer Hritif unterzogen, der

Faun wird widerfprodhen werden Fonnen!).
Giemensftadt (Sertlein, 1930). Stddtebaulidh wirkungsvolle Baugruppe aus

unverpugtem Baditein. Zwifchen Pfarr- und Gemeindebaus, die fid> faft wortlid
entfprecden, erbebt fic), an der Ricfeite eines breiten Dorplanes, der madtige Turm,
der freilid den Rundbau der Hirche faft vollig verdekt. Der Altar ftebt in einer halb-
runden UApfis,an die fic rechts und links Gakrifteiraume anlebnen. Die urfprimalid
zentral vor dem Altar geplante Rangel ift feitlid gerii€t; Gegqenftiie der Taufftein.

') Runft un’ BKirde 1929/30, Soo,
-
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156. Berlin-Charlottenburs, Guftav-Adsolf-Rircde

Das Geftithl fonzentrifch. Line frei in den Raum vorkragende, vor Altar und Kanzel
abbrechende Lmpore umgiehbt den Raum, der durd das groffe Rund der finffad
gegliederten Solzdeke wirkungsvoll zufammengefaft wird!), An Dede, Lmporen-
briftungen und itber dem Altar reide Solsfdhnigereien von Waderle, Sigberger, Birkle.

Guftav-Adolf-Rirdhe in Charlottenburg (Bartning, Grundfteinlequng am

6. Yovember 1932). Den Grunodrifi bildet, in Anlebnung an das Baugelande, ein

RreisfeFtor, der in gliclider Weife Langbaus und Zsentralbau verfadmilzt. Sim

Seeitelpunft, der an der Strafienfrenzung liegt, fpringt der Turm auf, von dem

aus fid) das Schiff facerartig ausbreitet, in deutlider Derwandtfhaft mit der

) Verwandt ift sie Raumgeftaltung der Georgsfirde in Frankfurt a. oO. von Steinberg,
mit 3entraler Anordsnung Ser Rangel uber dem Altar (1926-28),

11 Proteftantifher BRirchenbau
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157, Berlin-Charlottenburg, Guftav-UWsolf-Kirhe

Parabel von Sartnings Preffatirdhe. Der Linraum ift im Dadhwerk finffdiffia durcd-
drungen mit doppelter Uberbobung: ein finffdiffiger Raum obne Pfeiler. Der fdhlanke
Turm, der das Breuz hod isber die funfitédigen Saufer der Yiadbarfdhaft empor-

firedt, dient ale Widerlager der gefamten Konftruftion. Im Suff des Turmes der

Altar, davor die Hanzel: der Bau wie eine fteingewordene Ausftrablung des bier ver-

Firndeten Wortes. Die Sanflreiben wie die Brirftung der breiten, an der Peripherie
liegenden Lmpore fonzentrifdh. Reine Seitenempore beeintradtigt den Licteinfall.
Das Gerisft der tragenden Ceile ift in Steinpuy abgefert geqen die Klinkerfillungen.
Die inneren Stiigen aus verpugtem Lifen, das Dach in Kupfer. Die eigenartige Sol3-
dee fichert die WEuftif in der auf [O00 fefte Sinplane beredneten Kirde. — Wn der

Sluct der beiden fic Freuzenden Strafien fcliefen Gemeinde und Pfarrbdaufer an.
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Mag 3unddhft der Bau das traditionsgebundene Auge befremden — er ift ein Werk
aus einem Gufs, Die Sulle ihrer Dorziige ftempeln Sartnings Guftav-Adolf- Hirde zum

fubrenden Sau unferes Gebietes. Sier ift unverfalfchte Gegenwartsfunft in Material,
in Technik,in der Sorm. Sier waltet jene unbedingte Wabrbaftiqkeit, die jeden Aufwand,
jeden Lffekt verfcdmaht. Sier ift Ylotwendigkeit. €s ift aud darauf verzichtet, mit den

Mitteln einer auf fremdem Boden gewadhfenen Miyftik oder Magie Stimmung 3u maden.
Der Bau empfangt das Gefer feiner Geftaltung von den fpesififcen Forderungen des

evangelifhen Gottesdienftes. Und das Innere birgt den Lrzgebalt proteftantifder
Glaubigheit. Der Bau ift, wie es in allen grofien Zeiten der hriftliden Hunt qewefen ift,
wejentlid Snnenbau. Das ganz fcdlidt qebaltene Uufere ift nur Sislle des RaumEernes.

Die ausgepragteften Kinftlerdharaftere, die dem Betradter aus dem Gefamtbilde
des gegenwartigen Kirdhbaus im Often Deutfdhlands entgegentreten, find Sdger,
Kempter, Vartning. Diefe Yiamen bezeichnen zuqleid die drei Wege, auf denen die

Gegenwart das Weal des proteftantifcden Hirchbaus 3uerreiden fudt. Der romantif che
Weg Sogers und feiner Geiftesverwandten mufs fowobl aus dem Wefen des Prote-
ftantismus wie aus dem Wefen der Gegenwart beraus als unfrudtbarer Geitenweg
erfannt und Uberwunden werden. Das Seil Fann allein liegen in einer fakralen Durd-
dringung der von Hempter mit unbeugfamer Lnergie vorgetragenen Gaclidteit
und Webrbaftighkeit. Diefe fafrale Durdhoringung Fann nur gewonnen werden aus

der Ligenart evangelifdhen Glaubenslebens heraus. Golde fakrale Weibe bebt das

Soeffen Sartnings itber das Werk Rempters heraus und macht es zur VDerbeifiung
einer neven Zufunft. €s ijt mit dem Tecdnifcden, Withetifchen,Liturgifcden ict
alles getan, ,Die lente Dergeiftigung der Kirche und der HRirchbautunft weift auf
eine Dergeiftigung der menfdliden Gefellfchaft und ibre Entfaltung zur wirkliden
Gemeinfdheaft bin').” Das LEntfcdeidende ift das Imponderabile, die Seele, die der

Saumeifter feiner Shdpfung einzubauchen hat. Dazu muf er perfonlid mitten darin

fteben im Glaubensleben der Gemeinfcdaft. Gonft Fann fein Werk nidt Ausdrug
diefes Glaubenslebens fein. An diefem Punkte sffnet fic uns die Tiefe der Rirdbbau-
not unferer Tage. Sie liegt nicht im Geldmangel, in der Stilfrage u.a. Die Srage
lautet: Wo find die Himnftler, die, von der Gemeinfcaft getragen, aus lebendigem
Glauben heraus fdhaffen ? Die Viot der Firhliden Runft ift zutiefft Feine Finftlerifae,
fondern die religidfe. €s ijt Sarum vergeblid, fir die Wiedergeburt des criftlicden
Safralbaues das Entfdeidende 34 erwarten von irgendwelden Waendlungen der

sormenfprade, von irgendweldhen tedhnifchen Lrrungenfdhaften. Ohne religidfe
Lrneverung, obne dafs Gort gebdrt und verftanden wird, obne aus dem Wort und

Geijt Gottes geborene Firhlidhe Gemeinfchaft gibt es Feine neue driftlide Kunft.
Gemeinden, Geiftlihe und Arciteften, ringend nidt blof mit den Weéten der Seit,
mit den Baufdhwierigkeiten und den Widerftanden, die von aufien Fommen, fondern
mit Gott ringend: id laffe did) nicht, du fegneft mic denn — fie find die Trager eines
neuen, webrbaft fatralen Airdhenbaues,

') Bartning, Dom neuen Kirdbau, S, I2I1.

1°



IT. Die Musftattung

1. Die Ausmalung
Bis in die zweite Salfte des 18. Vabrbunderts, bis an die Schwelle des Klaffizis-

mus, bildet die innere Ausmelung ein wefentlides Stik des evangelifcen Kirhbaus.
Shre Sunktion ift eine mebrfache. Gie dient der VBefriedigung des SGcdnbeitsbediurf-
niffes: ,>Setet an den Serrn in beiligem Gdmuk” (Pfalm 29, 2). Sie gibt dem

Raum jene Stimmung des Warmen, Trauliden, Bebagliden, Wobnlicden, die mit

der evangelifcdhen Srommigteit in das HRirchengebaude einzog. Das ausfcblaggebende
Wioment liegt dod) tiefer. Diefe Hunft will nidt nur deforativ fein, fondern fie will

Predigt, DerFindiqung, Zebre fein. Gie will der Gemeinde die Tatfadhen der Seils-

gefchidte handgreiflich zur Anfcdhauung bringen und dadurd unvergefilid einpragen.
In veranderten FSormen, freilidh mit unvergleidlid fdwaderen Mitteln, inmitten

einer vollig anders eingeftellten Welt, wird die grofe Tradition der mittelalterliden
Kathedralkunft fortgefubrt. Diefe Kunft will und Fann nicht durch ibre FSormgebung
witfen — groffe Finftlerifde Leiftungen darf man nicht erwarten —, fondern durd
ibren Stoff. Sur diefen Jwee fielen die Wande im wefentliden aus. Sie verfawanden
binter den Lmporen, An Stelle der Wauerfladen boten fic die Lmporenbriftungen,
eine Zweite innere Wand bildend, der Ausmalung dar. Fin weit dantbareres Betati-

gungefeld aber fand der Wialer an der grofiflachigen Deke, die unter diefem Gefidts-
puntt ganz andere Widglicdfeiten barg als die Dekenbildbung der mittelalterliden
Rirdhen. Der Vorteil lag einmel im Waterial, im Solz, und dann in der Form. Kreur-.
wie Stern- und Yiesgewdlbe verfagten fid) grofizitgiger Ausmalung. — Die Worm

ift, daff — finngemaf — die Deke fiir Darftellungen der oberen, 3ukiunftigen Welt

eingerdumt wird, wabrend an den Lmporen innerweltlide Themen bebandelt werden,
fei es, daff biblifche Gefdhidten erzablt werden, oder daff Wanner und Srauen der

heiligen be3w. der vaterlandifcen Gefcdidte auf die Gemeinde berabfchauen, fei es,

dai landfchaftlide Bilder oder Darftellungen aus dem menfdliden Leben gewablt
werden,

Line Glasmalfunft gab es nist mebr. Im evangelifchen Gortesdienft lagen
Feine WAntriebe, fie 3u ernevern. Die Wiyftik, die den Raum in gebeimnisvolles Salb-
dunkel taucdht, hatte vor der Tageshelle des verfimdigten Wortes das Feld gerdaumt.
$n der Luft des Rationalismus und des Hlaffizismus vollends Fonnte das tranfzen-
dente Wunder der Glaskunft nicht auffommen. Gobald tberdies die Gemeinde aus

dem Gefangbud fang, braudte man das Tageslidt zum Lefen. Die wenigen Spuren
von Glasgemdlden, meift Wappen oder winzige figirlichhe Gyenen, fallen nicht ins
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Gewidhr. Der in der Gegenwart fid vollziehende Umfhwung Fann bier aufter Setradt

bleiben, 3umal der Often nur wenig berisbrt iff.
So bleibt dic Deken- und LEmporenmealerei,die fid in ibren Sormen und Sarben

dem allgemeinen Stilwandel einfirgt. Sir das lediglid) Deforative bieten die Abbildun-

gen ein reiches Anfdhauungematerial. Ulber die bebandelten Stoffe foll im folgenden
ein Ulberbli€ gegeben werden.

Renaiffance
Greiffenberg (Sdlefien, jegt Fatholifch) befigt eine wobl einzig daftebende Sgraffito-

DeForation aus sem Sabre [55]. Die StihFappentonne, die fidh nur geringfigig von Rreus-

gewslben unterfdeidet, ift urd Stucleiften in Felder geteilt, sie mit RanFen und Figuren und

vereingselten Spriicen in Sgraffito ausgefillt finds. Die DeForation greift auf den oberen Teil

Ser Wand liber. Uber Sem Triumpbhbogen Ser Weltenridter. Die formen in serber Renaiffance.

Rothfurben (Sdhlefien, jest fatholifh). VWrad>Ser Wiederberftellung von Joo6—II ein

RKabinetttid blubender Re-
:

naiffancemalerei, Sie in Ser Seit

nad [600 entftanden ift. Chor:
In Ser Witte cin Rundsgemalde
mit Ser Dreifaltigfeit; in Sen

Stidfappen dsie Lvangeliften
auf Wolfen fdwebend. Wuf
den Freifladhen inmitten reid-

veridlungenen Rankenwerkes

mufisierende Putten. Scbiff:
Das TSinafte Geridht mit sem

auf einem Regenbogen thro-
nenden Seiland, Wuferftebung
Ser Toten, St. MWicdhaelsen Lu-

sifer aus Sem Simmel ftiurzend,
UAuF sen Gewdlbeswideln swi-

fcen Sen StidhFappen Tugen-
Sen und Lafter in Geftalt der

Flugen und toridten Sung:
frauen in modifder Tradht. —

Wiit Ser Dedenmaleret geben

farbia sufammen die weniger
wertvollen Bilder auf sen

Sriftungsfeldern Ser Lmypore,
die die Leidensgefchidte bis zur

Simmelfabrt ersablen (1602 bis

1604). — Tn Ser Turmvorballe

Dedenbilder, Sie Sie LKitelFeit

des Srdifcen sum Gegenftand

baben, aber im eingelnen fbwer
3u erFennen waren (1660).

Difhenbagen (Kr. Kam-

min, Dommern, um J600). Die

Dedenmalerei ein Lrzeugnis 158, Greiffenberg (Sdlefien)
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baurifder Wol¥stunft. Un sen Dachfahragen Asam und Lva, Geburt Chrifti ufw. liber
der Rangel Sas Aiinafte Gericdt,

KRonigsberg i. Pr. ShlofFircde (etwa 1605—07). , In $22 Feldern um die Gewdlbeanfanger,
Sie Shluffteine und Kreuzungsftellen Ser Rippen ift bier cine geiftreihe Ldfung Ses dhrift-
liden Weltgedankens in Lingelgeftalten malerifdh Surdgefibrt, wie er wobl in diefer Wus-

fiibrlidFeit fonft nirgends nadweisbar fein dirfte. Jn den Len find die widtiaften Bilder

sargeftellt. Die Deutung ser Walerecien bereitet beute wegen ibrer wiffenfdaftliden Lin-

Fleidung einige Scdwierigkeiten. Wad DosFkocil find folaende Snbalts- und Gedankengruppen
verwirklidt: der Paradiesbimmel und Ser Warienbimmel; die Sdlle mit Ser finnbildliden
Sdodilserung von Luft und Leiden, von Laftern und Leidsenfcdaften; ser Chriftusbimmel
mit Ser Rreusiqung und AWuferftebung und den finnverwandten Stoffen des Alten Teftamen-
tes; Ser fFlirftenbimmel mit Sen Propbeten, dem Serzog und feiner Gemablin; der WApoftel-

bimmel; der Konigshimmel und Ser Tugendbimmel; das Sunafte Geriht mit den Flugen und

tévichten Sunagfrauen in Sen Hleidsern ser Jeitmodse aus dsem Anfang des 17. Jabrbunderts;
Sie guten Werke!),.” Die LrFennbarkeit leiset unter Sem winsigen Format.

Saroc

Oftpreupben

Infterburg (1644—53). Wad den drei Urtifeln des Glaubensbefenntniffes ift die Deden-

malerei Sreifad geglicdert. Wittel{diff: sie Shdopfung. Sudlides Seitenfadiff: dite Lrldfung.
Visrdlides Seitenfaiff: sie Seiligung. Wittelfdiff, am Altar beginnend: Gefcidten des

Alten Teftamentes von ser Shdpfung bis berab 3u Davids, Suslides Seitenfdiff: Sas Leben

Chrifti von ser Geburt bis sur WiederFunft. Wordlides Seitenfdiff: Simeon, die Taufe
Chrifti (mit altteftamentliden Vorbildern: Durdh3zug surd sas Rote Meer, Waeman), AWhend-

mabl, Pfinaften, Vrifodsemus, BeFebrung des Paulus. ,Das Urrangement ift nidt sufallig,
fondern woblbedadt. Neder bat sum Gerrentiber die Figur erbalten, die ibm am wertvollften.
Walsenbrauer und Kaufleute fhauen vom Slischor auf sie oben nad den beigefiigten Uber-

fdviften benannten altteftamentlidben Geftalten aus ibrer Witte; dte Wmtsfdreiber neben

ser Orgel gegentiber auf die Sauptleute, einen Cornelius von Caefarea, sen von Kapernaum,
sen am BRreuse Chrifti, auf sie Nudsen Uhadjas und Lbimeled, den Wiobren, worin vielleidt
ibre cigenen VWorgefeyten portratiert waren. Weben Sen Umtsfcreibern fafen auf Sem Yrord-

chor die Gewerke, und diefe fcdhauten gegentiber auf die Frauen aus ibrer Witte, bebdabiae
Geftalten mit den Lmblemen ibrer Sandswerke, der Waange, einer SGaule, einem Schlangen-
ftab, Scluffel, grinem Baum, auf Lftber, die Ganftmutige, mit Diadem und Septer (Gold-

fcdmiedse), auf Judith, sie Wafiae, mit sem Sdhwerte und dem blutigen Saupte des Solofernes
(Schwert- und Mefferfdmiede), auf Sael, die Redlihe mit Sammer und Meifel (Klein-
fdmiede; beFanntlid tétete Sael den Sifera mit einem Vragel, Richter 4), Rabel, dsie Gold-

felige, mit Baumfcdere und Fridten (Gartner), auf RebeFFa, dic Geborfame, mit KupferFrud
und Weffinateffel (Kupferfdmiede) und Sara, die Gefeanete, mit Sem Brote (Bader). Alle

diefe Geftalten baben nidts Dodeales, fondern ftellen bebabige Sandwerksfrauen in threm
Sonntagspuge vor, wie wir fte abnlidy nod heute feben. Sauptmann, Rat und Geridt, die

unter Sem Scilerdor Ser Ransel gegentber Sie Lbrenplagne Ser Kirdhe einnabmen, faben
fih gegentiber Sie Ser3oge und Kurfirften byw. Ste Koniae” (Wers. der RunftdenFfmaler,
250, 8 oe Sale

Die BSriiftung Ser Lmpore fangt Sen farbigen Klang Ser Dede auf. In sen Feldern
Perfonififationen Ser fieben Gaben Ses Seiligen Geiftes; biblifdhe Geftalten (eine Reibe

') Anton Ullrih, Kunftgefdhidte Oftpreufens, S. JI8.



167Die Ausmealung

g (Oftpreufen), Lvang. Pfarrkirde, Slider Teil ser Deke Ses MittelfbiffsSnfterburI5o.
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altteftamentlider frauen: Gara, RebeFFa, Rabel), die Apoftel. Dhre Reibe feyt fic fort in

den brandenburgifdh-preufifdben Serrfdergeftalten bis berab auf KRaifer Friesrid U1.

Konigsberg, WeurofgarterFirde (1685), Das Riefendsedengemaldse bringt Sie ganze

Seilsgefdhicte sur Unfdhauung. In Ser Witte von Often nad Weften: Schdpfung Ses Weibes,
Sundenfall, Unbetung der Sirten, Kreusigung, Wuferftebung, Simmelfabrt. Wac ser Orgel

e

ait

160, WiubIbaufen (Oftpreufen)

su: Sas Sungite Geridt. Iwifdhen sen StidFappen: Asam und Lva, Sintflur, Lots Todter,
Lrbobung der Schlange, Simmelfabrt des Llias, Berufungsvifion des Jefaias, Wusfpeiung
des Sonas, Warid Verklindigung, Upoftelaeftalten ufw.

Das finnenfreudsige Oftpreufen ragt surd feinen Reihtum an ausgemalten Rirden
bervor, KRallinowen (1666); SGtodbeim (nde des 17. Jabrbunderts); Weubaufen
(um J700); Wiiblbaufen (1694-1705); Cumebnen (1703); Gnoja (1717); Stalle
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(1720-23); Tapiau (1720); Grof Peiften (Mitte des 18. Jabrbunserts); KRagnafe
(J770). Die grofflachigen Bilder von Tapiau feien nod befonders angefiibrt, weil su ibnen
Ser Fleine L. Corinth aufgefeben bat. Sie ftellen Ultes und Weues Teftament einandser typo-
logifd gegentiber: Wustreibung aus Sem Paradies — Geburt Chrifti; Lrbdbte Sdlange —

Chriftus am Kreuz; Gimmelfabrt des Llias — Simmelfabrt Chrifti; Lots Técter — Siinaftes
Geridt.

Weftprenpen
Riefenburg, Kr. Rofenberg (nad einem Brande von 1688). Sm Ultarraum neun Runs-

bilder: in Ser Witte der Gindenfall; in den vier Lden die Lvangeliften; saswifdhen Bfaaks
Opferung, Bafobs Traum, MWofes und ser flammende Dornenbufd, die eberne Sdlange.
liber Sem Altar ftebt Sas Wort: ,Der Ort $a du ftebeft, ift beiliges Land.” Im Schiff: MWittel-
bild Wuferftebung ser Toten und Sungites Geridt; daran fdlieft fid nad Often sas bimm-
lifde Serufalem, nad Weften das Gollenfeuer. In Ser Volute die swdlf Upoftel. Un Sen Lmypo-
ren (1706) [8 Szenen aus Sem Alten Teftament von Udsam bis Salomo, Llifa uns Tobias;
Bilder aus dem Vreuen Teftament: VerFindigung, Geburt, Taufe, Verflarung, Getbfemane,
Kreusigung, Wuferftebung, Simmelfabrt,

Slefien
Sauer, Friedenstirde (erbaut 1654-56), Dekengemalde: Jim Sdnittpunkt ser Diagonalen

eine Darftellung des Seiligen Geiftes in Geftalt Ser Taube, sie von Ser Sonne bernieder-
fhwebt. Das Gansze das Serzftiid eines grofen Sternes, ser 16 Strablen ausfendet. liber
Sem Altar — fpater libertiindt — das Siingfte Geridt. — Yon den vier Lmporen gebdsrten
swei dem Udel und den Snnungen. Der Wdel lief fic im die Felder Ser Briiftung feine Wappen,
Burgen und Sadldffer malen, Die Snnungen fligten 3u ihren Wappen biblifdhe Worte uns

Vorgange, von denen fte meinten, daff fie gerade auf thr Sandwerk sielten. Die Sadneidser-
innung 3. B. bevief fid) auf Tobias 4, 17: , Bedede die Wadten mit deinen Kleisern” uns

lief unter diefes Wort eine Ssene malen, in Ser Armen BKleider gereidht werden; saneben Nefus
und das blutfluffige Weib, von der es beifit: {te riibrte feines Rleises Gaum an! Beise Bilder
wurden 3ufammengefaft surd Sen Reim:

Gott bat ser Gdneidser Junft mit Rubm und Lbr bedadt,
als er dem Adam felbft Sas erfte Rleis gemadt,

Die Shubmacer haben fidh an ibrem Sig einen grofen Stiefel malen laffen mit sem Reim:

Der tberreidhte Schub dem Boas seiget an,

Saf die Shubmacherzsunft fid Wters ribmen Fann,

Don den swe ibrigen Lmporen ift sie cine mit 71 Bildern aus sem Alten Teftament, sie
andere mit 72 Bilsern aus sem YVreuen Teftament bemalt.

Sohweitdsnig, Friedenstirde (erbaut 1657-59), Dedenmalerei: Das Wittelbils, [606
vollendet, ftellt die Dreieinigkeit 3wifchen mufisierenden und fingenden LEngeln dar. Tn Sen

vier KRreusarmen eschatologifde Diftonen aus der Offenbarung Yobannes Kapitel 5: Sm
Reeife der 24 niederfallenden UWteftensas Lamm, auf sas Bud taftends, sas Gott Water halt,
Unten binauffdhauenS’ Sobannes. KRapitel 14: Unter Sem tbhronensen Chriftus mit Sicdel
eine 3ufammenftiirzende Stadt. Rapitel 20: Singftes Geridt, Chriftus auf einem Regenbogen,
um ibn Selige, die Sie Warterwerfseuge balten, unten UWuferftebende, KRapitel 21: Das bimm-
life Serufalem, — Fabelbaft ift, was Belefenbeit in ser Bibel und volfstumlide Lebensweis-
beit an religiofen Wegorien fiir sie Briiftungsfelder Ser Lmporen erfonnen bat. Linige
Proben miiffen gentigen, um davon einen Begriff 3u vermitteln.

Lvangelium Bobannes 14, 6: Dc bin Ser Weg, sie Wabrbeit und sas Leben — ein Kreus-
wed, eit Wanderer, cin Weaweifer.
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MarFus J, 15: Die Seit ift erfullet — ein Lilbote rennt mit einem Brief nad einer Stadt.

Lvangelium Yobannes 5, 39 und Upoftelsefhicdte 17, Ll: Gucet in Ser Schrift — in
einer Ooble arbeitet cin Bergmann, Das Lr3 zieben oben zwei Wanner mit einer Winde binauf.

Romer 4, 16 und Galater3, 6: Die Geredtigkcit mu surd Sen Glauben Fommen — mit

Waffer, das in ein Beden fprudelt, begieBt ein Wann feinen Garten,
2. Borinther 12, 9: Darum will ih mid am allerliebjten riibmen meiner Shwadbeit, auf

Safi die Kraft Chrifti bei mir wobne — ein fhwadlider Menfh windet fhwere Balen mittels

eines Kranes empor,

Lpbefer J, [¢ und J. Petri 2, 9: Shr feid as auserwablte Gefdledt, sas Foniglide Priefter-
tum — auf rotbebangenem Tifdhe eine Krone, in offener Trube Féniglidber Sadmuc.

Sebraer II, 16: Obne Glauben ift es unmedglid Gott gefallen — eine Sonnenrofe, sie fic
dem Lidte suwendet,

Shwerta (Kr. Lauban, 2. galfte es 17. Nabrbundserts). Wuf den 72 Feldern ser getafelten
Dede Sic Worfabren Chrifti.

Vitederwiefa (ev. Pfarrkirhe Greiffenbergs von 1669), Die Vierung scigt in Ser Witte
die Seilige Dreieinigkeit liber Ser Wiefacr Rirdhe. Rings umlaufend fleinere Darftellungen
aus ser Scilsgefdidte.

Riemberg (Kr. Woblau, 1708), Die WerFlarung mit Mofes und lias; Taufe Chvrifti
(mit der Urt an einem Baum) und Abendsmabl; Kreuz mit ser Sandfcrift; sie Rirde als

auf Sen Wogen gefcdaukelte Urdhe; Sas Wort Gottes als Gammer, ser Felfen zerfemeift.
girfdberg, Gnadentirde (erbaut 1709-8), Der Samu der Kuppel beftebt lediglid

in einer perfpeFtivifden Drofpeftmalerei mit Fenftern, urd die der blaue Simmel ju grifen
fdeint. Un sem Rundbogen, ser den weftliden Kreusarm gegen sie KRuppel abfclieft: die

Lmmausilinger. Uber sem Wefteingang die Uuferftebung Sefu und —in Wedaillons — Fefus und

Thomas, Fefus und Waria Magdalena. Un Ser Dede des ndrdliden Kreuzarmes die BeFebrung
Pauli, des flidlicden die Simmelsleiter, im dfliden Breuzarm Daritellungen aus sem Leben Nefu.
Liber Ser Orgel die Dreicinigkeit, umgeben von den Datriarden, Dropbeten, Apofteln und Lngeln,

garpersdorf (. galfte ses 18. Sabrbunbderts). Die flad gewdlbte Solssec’e ift mit grofen
biblifhen Bildern gefhmudt, Das Wittelfeld ftellt Scbspfung, Lrldfung und AusgieBung ses

Seiligen Geiftes dar, Freisformig angeordnet um den bebrdifcen Gottesnamen in ser Strablen-
glorie. Im weftliden Kreusfluigel dic Gefengebung; im dftliden, tiber sem Altar, das beilige
Abendmabl; im ndrdliden die Taufe Chrifti; im Sudfliigel ein vor einem Opferaltar Fricender
Beter. Dazsu Ullegorien der Geredtigkeit, ses Glaubens, der Liebe u. a, Ulle diefe Darftelluncgen
inmitten eines Funftlid) verfdhlungenen Laubsgewindes,

Pommern
Der Kreis Pyrig weift die reidften Beifpiele auf. Labes, Badfteinrobbau des 18. abr-

bunderts, Die Dedengemalde ftellen in drei grofen linear umrabmten Gruppen dar: erftens
Gefesy und Lvangelium, sweitens sen Sundenfall, drittens das Slinafte Gericdt und find von

Darftellungen aus der Seiligen Gefdidte an sen Seiten begleitet,
J, Sunadhft sem Altar die Saulenballe der Stiftsbiitte, aus Ser Mofes tritt, Don ser andern

Seite ber tritt Paulus beran mit den vier Lvangeliften. Lr halt das aufaefdblagene Lvan-

gelium vor fidh, Im Sintergrunde cin grofer Seder, aus sem Chriftus bervorfiebt, aus

feinem Wiunde geben Strablen, Sie auf Sie verfammelten Wenfdhen fallen; dSiefe liegen
teils auf Ser Lrde, teils Fnien fie, teils tragen fie ein Rreus.

. Sm Vordergrundse des sweiten Bilses Asam und Lva mit ser Schlange, sie den Apfel
im Wiunde balt. Im Sintergrundse fuden fic Sie beisen binter Baumen zu verfteden.
Uus einer Wolfe bridt ein Strabl, auf em die Worte eingefdrieben find: Woam, wo bift
du. Dor dem Lngel mit Sem Schwert fdlieflid flichen die Slinder aus sem Paradiefe.

nN
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3. Uls srittes Bild sas Siinafte Gericht. Der Seiland auf der WeltFugel. Su beisen Seiten

Lngel mit Pofaunen und gefliigelte Lngelfopfe; unten ein Lngel, der in der Rechten die

Friedsenspalme, in Ser Linken ein flammendes Schwert tragt. Darunter die Wuferftebung
Ser Toten.

Daswifden Fleinere Gruppen: Sddpfung ses Menfcden, Waria VerFlindigung, Unbetung
Ser Sirten, Kreustragung, ser Seiland am Kreuz (unter sem Hreus der Paftor mit Frau und

163. Sdmolfin, Kr. Stolp (Dommern), Dekengemalde (Lazarus)

Kindern anbetend). Die Infcriften teils in Verfen, teils in Bibelfpriiden, Wud sie Orgel:
empore ift mit 3wdlf Surd Infecriften erlduterten Bilsern gefdmicdt.

Grok SmdnfeldS (1729-80). Die AWusmalung faft im Writtelfelde Sie Bilder in rei

Gruppen sufammen, Dem Altar zunadft dte allegorifden Geftalten von Glaube, Soffnuns,
Liebe. Dann folgen der GeFreusigte, Gottvater und Ser Auferftandsene. Gottvater ift surd
sas Strablenauge dargeftellt. Das Kreuz ift uber einer grofen Brunnenfdale erridtet, sie

von Sem ausftrémenden VBlute fo gefiillt ift, Saf fte iberlauft und eine zweite Sarunter be-

findlide Scale fillt. Flinf an dem Brunnen ftebende Figuren fangen Sas Blut auf. Die

Seitenteile Ser Dede zeigen inmitten von Fullbdrnern mit Blumen und Friidten Bilder

fleineren Umfanges: das Feftmabl des BVelfazar; Gaul auf sem Were nad Damaskus; ein
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Konig gefeffelt im Kerker;
Sefus und Jachaus; Sefus am

Safobsbrunnen; der Lrbdbte
mit Sen UApofteln; Paulus vor

einem Tempel predsigend; Pet-
rus vor einem Felfen, auf Sem

eine Kirche ftebt. Die Jwifden-
raume 3wifdhen Sen grofen
Gemalden find bimmelblau ge-

balten.
Werben (1738). Ur Ser

pradtvollen Dede die Dreieinig-
Feit: Sas Strablenauge als

Symbol Gottvaters, uber sem

Altar Gott ser Sobn, uber Ser

Orgel die AWusgieBung Ses Sei-
ligen Geiftes. Un Ser Woute je
Srei S3enen aus dem UlIten und

Sem Weuen Teftament. Das

Verseibnis ser Runftdenk-
maler rubmt die Wusfibrung
als von Uberrafdhender Tidtig-
Feit, lebendig und ausdrudsvoll,

Strobsdsorf. Utteftament-
lide S3enen mit Ungabe der

Stellen fillen, von Arabesken

umfdlungen, Sie ganze Flace.
Uber dem @ltar Brot und

Reld. 1720,

Ouagow (Kr. Schlawa,
18. Jabrbundert)., Lin grofes
Gemalse Ser Geburt Chrifti
nimmt Sie ganze Slache Ser

Dede cin.

Weitere pommerfdhe Beifpiele: Meffentbin (Rr. Randow); Stowen (Kr. Randsow);
Landow (Rigen).

164, Werben, Rr. Pyrig (PDommern)

Srandenburg
Die Ausbeute ift verbdltnismafig gering, nach sabl wie nad Oualitét. Berlin

fcheidet ganz aus. Der nischterne Sinn des Warkers und der Linfluf des reformierten
Sekenntniffes balten die Bilder fern.

Wufterbaufen (Kr. Ruppin). Wn Sen Lmporen in 21 Glbildsern Sas Leben und Leiden

Chrifti. Spatrenaiffance.
Stslln (Wefthavelland). Die Lmyporenbriftung ift mit Wappen bededt. 1703.

KRrampfer (Weftprignig). Un sen Lmporenbriiftungen Bilder zu sen fieben Worten am

Kreuz und den sebn Geboten (1829 tibermalt).
Grinvradse (Weumark, Kr. Konigsberg). Wn sen Briiftungen Portrats ser Datronats-

familie (17. und Anfang des 18. Sabrbunderts).
Barenthin (Oftprignig). Un sen Lmyporen 16 Bilder aus sem Leben Chrifti. 1716.
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Gren; (Udermarkt). Orgelempore von I71I. UWlegorifce Dlluftrationen eines fortlaufend
lih binsiebenden Sprudes, Simmer wiederFebrendes Sauptmotiv: sas menfdlicde ers.

Ob ich gleich leise: auf einem Opferftein ftebt cin Sers, auf weldes eine aus den Wolfen

berausfabrende Sand mit einem Sammer zufdlagen will.

Und mich Gott opfere: ein Altar, auf dem gefcrieben ift: Serr ic ergebe mic dir.

Dennod soc hoffe: Bibel und ein befhwingtes Hers.
Mittelbild: Krone mit ser Bnfcrift: suum cuique und zwei Wonogrammen FR mit

Ser Unterfdrift: Soli Deo gloria (Gren3 war Foniglide Befigung).

DafK mir Gott anddig: mit einem Tud bededter Altar und ein brennendes Ser3.
Bis an mein Lndse: Totenfcadel mit gefreuzten BeinFnoden und brennendes ers.
Und ih in feine Sande: WeltFuael, auf Ser das Ser ftebt, das Surd eine aus Sen

Wolken Fommendse Sand an einer Scdnur weaggesogen wird,

Rirdhbain (Kr. Ludau, 1741), Mittelfdiff: Gottvater inmitten von Lngeln; Jefaias 6;

Cbriftus umageben von Wrofes und Sen Propbeten.
Shilsa (Kr. Ludau, uncefabr gleicseitig). Die tonnenformige Sretterdsede ift mit Wolfen

bemalt. Lngel, di¢ SGprucdbander balten: ,,Seilig, Seilig, Seilig.” Biblifhe Szenen: Wuf-
erftebung, Frauen am Grabe, Lmmausjiinger, Chriftus erfdeint sen elf Bungern.

Gsbren (Kr. Kroffen, 1776). Swifhen Feldern mit Ranken eine Gonne im Mittelfelde
mit ser Snfdrift Dfalm 95, 6, 7, nad Often und Weften begleitet von zwei Freisrunden Scbei-
ben: Darftellung der Dreieinigkcit und ein Uber Wolken fdhwebender Lngel, seffen Sprud-
band die Gnfcrift seiat: Sier ift ein ewig Softanna, bier ift Weide, bier ift Wanna,

UAlt-Podselsig (Hr. Lebus). Die Wappen von I7 markifhen WUWelsgefhledtern unter

Sem Rampferaefims des bdébbernen Tonnengewslbes.

Werlenburg

BSrobm (1716). Im Chor: Simmel mit Wolfen und Lnygelskopfben. In der Witte ser

Gottesname im Dreted. Wm Rande Lnagel mit Sprudbandern: Seilia, Seilia, beilig ift
unfer Gott, Ser Serv Sebaoth. Im Schiff: die Simmelfabrt Chrift, in Vierpafumrabmung.

Slumenow, Weftempore Unfang des 18. Jabrbunderts. [2 Felder.
I. §els

— sto illaesa. 2, UWufgrimem Tifch cin Scadel mit Rnoden, dartiber cine Sand-

ubr mit Blumen — Sum pulvis et fragila vitrum. 3, Aus einer Wolfe ragt ein Arm mit

einem Blumenfillborn — Nec Hae deficient. 4. Gewitterwolfe ber Landfdhaft —

Imminet vindex. 5. fliebendSe Gewitterwolfen — Comprimit iras. 6, Lamm mit KRreuses-
fabne auf einem §elfexr — Huius innocentia. 7, fels mit Wonogramm Cbrifti — Hoc

signum salvat. 8, Landfdaft im Sturm — frustra terrebera nimbis. 9, WUltar mit auf:
sefdhlagenem Bud — Huius praescripto. JO, Gonnenauge im Dreied — uni soli semper. JJ. Wrm

mit fangnesy uber einem See — Decipit incautos. 12. Fels mit KRreuz3— Hoc signum terret.

Friedland, Wifolaifirde 1790. Im Chor: Die Dreieinigkeit auf der von Lngeln getragenen
WeltFugel. Im Schiff: Die Simmelfabrt Chrifti.

Rlaffizismus
Aus der bildnerifc Fablen Welt des Flaffiziftifhen Kirdhbaus hebt fid) Scinkels

YWikolaifirhe in Potsdam bheraus, mit deren Ausfdhmikung fic die Walerei

der Romantif wobl ihr umfangreidftes DenFmal gefest hat. Diefe blaffe akademifce
Runft vermag freilich auch feine tieferen feelifben WirEungen auszuldfen (Abb. 131).

Den Wittelpunft ser WAltarnifcde bildet der Wuferftandene im Rreife feiner Botfdafter,
der vier Lvangeliften und 3wdlf Wpoftel (mit Paulus). Der Ruppelraum, ausgemalt unter
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Ser Oberleitung von Cornelius Ssurd dseffen Schiller, verfinnbildlidt Sie WirFungen Ses

Heiligen Geiftes in Ser BRirchengefdidte bis sur Reformation. Der Seilige Geift, ser im

Symbol Ser Taube im Scheitel der Ruppel erfceint, ftrablt aus auf die Stufe der 28 Lngel
und Wittler s3wifhen Gott und Wenfdeit. Ls folgen die plaftifden Figuren des Ahrabam,
Wofes, Nobannes Ses Taufers (von Friedrid Tied). Bn sen vier Gewdlbeswideln
die vier grofen Propbeten. Im eigentliden Birdhenfdiff fdlieBt fich Sie Wuswirfung
des Seiligen Geiftes in mneuteftamentlider Seit an: Sie fieben Gemeinden ser Offen-
barung Sobannes, fieben Rirdenvater, fieben Wartyrer, fieben Reformatoren (Sus,
Wiclif, Lutber, Calvin, 3wingli, Welandtbhon, Jinzendorf).

©. Der Altar

Die beiden Jweige des evangelifhen Belenntniffes geben wie in der Auffaffung
des Abendmabls fo auc in den Sragen der Auffaffung und Geftaltung des Altars

auseinander. Der bilderfeindlidhe Radifalismus der Reformierten raumte die itber-

Fommenen Altdre aus den Hirdhen aus. Vede Erinnerung an Reliquien- und Opfer-
Eult follte mit der Wur3zel ausgerifjen werden. Als reine WortverFindigung bedurfte
der reformierte Gottesdienft des WAltares nicht mebr. Ls genimgte fiir die Seier des

Abendmabls die WAufftellung eines einfadhen Tifches. Das Luthertum dagegen

ent{died fid nad anfanglidbem Gadhwanken fiir den Altar mit Auffan. Diefe Ent-

fheidung wurde von aufserordentlider Eunftlerifcder Sructbarfeit, die in bervor-

ftechender Weife die lutherifcdben von den reformierten Rirdhen fcdeidet.— Die akuftifce
Ungunft der tiefen Choranlagen in den vom MWittelalter ibernommenen Birden

notigte, flr die Jwede der Liturgie einen Viebenaltar aufzuftellen, fet es auf der

Grenze 3wifdhen Chor und Gemeinderaum, fei es unter der Hanzel. Diefe Yieben-

altdre find aber immer nur ale Yiotbebelf bebandelt worden. Line nennenswerte

Fiinftlerifce Wusgeftaltung erlebten fie nicht.
Line Wirdigung des proteftantifcdhen WAltars bat feine einzelnen Beftandteile ins

Auge 3u faffen.
J. Der Altartifdh. Entfprechend der surtgfibrung der MefFommunion auf das

neuteftamentlicde WAbendmabl ift die Tifchform die urfprimglidhe und wefentlicde.
Wit dem Altarauffan wird jedod die mittelalterlihe Cradition der Haftenform auf-

geqriffen, ganz gleid, ob das Material Solz oder Stein ift. Ls itberwiegt durchaus
die einfache rechtedige Kaftenform, die der Barok€ mit gefcdhwungenen Wandungen
verfab. Die drei freiftebenden Wande find baufia mebr oder weniger ornamental

bebandelt. Gelten tft figtrlidhe Plaftif, fiir die wir je ein befonders fcbdones Beifpiel
der Renaiffance und des Baro€ bringen. Der alte Altar der Schweriner Sdhloftirde
von 1562 (jet im Wiufeum) zeigt in Reliefs die vier Evangeliften, die in perfpeltivifd
gezeichneten Innenrdumen finen. Der War von Bud> bei Berlin (1736) tragt an

der Dorderfeite dan Gcweifttud der Deronifa, an den Eden Cherubim mit je drei

JSligelpaaren (nad der Befcreibung von Vefaja 6, 2). — Lin merfwirdiges Er-
periment ift in Seilsberg (Oftpreufen) gemadt worden. Der Altartifd ift in der Witte
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eingebuchtet, damit der Geiftlidbe Brot und Wein nidt im Rucen, fondern links

und rechts neben fich bat, wenn er am Altar ftebend zur Gemeinde blidt'),
2. Charatteriftifh fir den proteftantifhen Altar der Vergangenheit werden die

Altarfhranten, freilid obne dafi fie ausnabmslos auftreten. Sie dienen 30

teibungslofer Austeilung von Brot und Wein, wabrend in der Fatholifcden Hirde
die Softie an den Chorfdranken empfangen wird. Die primitivite Sorm ift, dafs die

Altarfehranfen in Verlangerung der Gdmalwande des Tifches byw. des Kaftens
nad vorn gezogen werden, wobei dabingeftellt bletbt, ob die Dorderfeite verfdloffen
oder freigebalten wird. Der Barok laft die Gcranfen gern in Jangenform oder

in mannigfad gebrodenen und gefriimm en Linien nach vorn greifen. Das Waterial

ift meift Solz (vielfack be-

melt), feltener £ifen*) oder

Meffing’). Wm Zseitalter

Schinkels und Sriedrid) Wil-

belms IV. wachfen fic) die

Soranken 3u einem Balda-

chin aus, in YViadhabmung
des Ziboriums (Hiuftrin 1815,

Potsdam Viifolai- und Srie-

denstirde). Wo gentrgend
Raum zur Verfiigung ftebt,
Fommt es vor, daf die

Sedranfen verdoppelt wer-

den. Go in der Sch weidnitger

Sriedenskirdhe: bier umsiebt
ein weiterer Aranz von

Soranken den engeren, unmittelbar den Altar einfaffenden. Diefe zweiten Gcdranken

balten die nadhdrangenden Abendmablsteilnebmer suru,

3. Lin oft- und weftpreufifhes Gondergut find die Ahendmablsengel, deren

Blitezeit 3ufammenfallt mit der Blitezett der Taufengel. In der Regel ftanden fie
paarweife auf der unterften WAltarftufe. ,sier bielten fie entweder gemeinfam ein

einzsiges grofies Tud> parallel zur Langesfeite des WAltars oder es bielt jeder Engel
fir fic) rechtwinklig 3ur WAltarfront das eine nde eines Fleineren Tuches, defjen
Gegenfeite am Altar angebradt wurde’),” Diefe Vorbaltetitcher iibernabmen die

Sunftion der WAltarfcranfen.
+. Der Auffas verleibt dem Altar feine FiunfilerifcheBedeutung, aber aud eine

neue religidfe Yiote. Dev Wltar mit feinen bildlidhen Darftellungen, mit den darauf

gefchriebenen Gottesworten fteht vor der Gemeinde als Derkunder der gqrofen Taten

165, Buc bet VBerlin, Altar

‘) Monatsfdrift fiir Gottesdienft und Firhlide Runft lo2I, S. 123,

*) Oftpreufifde Beifpiele Ses 17. Dabrbunderts, Friedland, Scippenbeil.
*) Friiber in Roftod, Marien.

*) Reallerifon sur dseutfden Runftgefdicdte J. Lieferung. Artifel: AWbendmablsencel.
12 Proteftantifher Rirhenbau
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166, Rigenwaldse (Dommern), Silberaltar

Gottes firr das Auge. Damit bat
der Altar eine neue wefentlide
Sunktion gewonnen.

— Die ge-

fhidhtlide Entwidlung des Wtar-

auffanes volkiebt fid in den

folgenden Pbhafen. sunddhft wird

unbefangen das mittelalterlice
“Erbe tbernommen: der fpat-
gotifhe Wltarfcrein, fei es mit

Sligeln, fet es obne Sligel, mit

feiner WAusftattung durd> Plaftif
oder Wielerei. Wn 3ablreicden
Fallen beqnitgt man fic damit,
einen fpdatgotifdhen Screin famt

feinen Seiligenfiquren mit den

neuen Renaiffanceformen 3u

rabmen oder 3u tberbauen +). Die

einfadfte Sorm ift der fdlicte
Wtarfcrein. Lin einzig dafteben-
des Prunkitiie bildet der Gilber-

altar in der Warienkirdhe von

Rigenwalde (von Sob. Korver

aus Braunfhweig und Chriftoph
und Zacharias Lender in Augs-
burg, vollendet J6I6), ein in

Renaiffanceformen  umegefetster
Sdrein mit Predella und XAWuf-

fats. In das teFtonifde Geritft
aus £benbols find in Gilber ge-

triebene Reliefs eingelaffen. Pre-
della: Writtelbild Chrifti Taufe,

umgeben von Eleineren Reliefs der

swolf Apoftel. Sauptbild: Anbetung der drei Konige, umgeben von 3wolf Fleineren

Bildern aus der Paffionsgefdhidte. Sm Auffag: David, die Sarfe fpielend. Daritber

das Strablenauge Gottes. — Bis ins 17. Vabrbundert hinein Febrt der Sligel-
altar wieder, mit Klapp- oder mit feftftebenden Slitgeln’).

1) 3. B. Bensin (Wedlenburg), Sdwerin (PDommern, Kr. Regenwalde).

2) Brandenburg: WMefeFow (Weftprieanigz 1558); Strubenfee (Kr. Ruppin 1589); Obers-

sorf (Kr. Lebus [60J); Wrabern (1562), Griinradge (1607; Vreumarf). Dommern: Baft, Laf-

febne (um 1600), Woigel. Sclefien: Greiffenbers (jest Fatb.), Lowen, Maffel, (Kr. Trebnin).

Oftpreufen: Konigsberg, Ut(tadtifdhe Kirche, Dom. Bnfterburg (1624, eines Ser bervor-

ragendften Werke). Wedlenburg: Klofter Rubn. Pofen: Baudbwir.
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Die Zufunft gebdort dem AL-

tar mit feftftebenden, oft bet-

derfeitig bemalten Sligeln,
aus dem fic die Flaffifche
Sorm des Renaiffancealtars
des I6.undI7. Sabrbunderts

beraustriftallifiert : Uber der

Dredella baut fic der Auffar
auf, entweder in einem bald

breiteren, bald boberen Dret-

e€1), oder als eine nad oben

fidh verjiingende Solge von

Rechteken?), in einer Durd-

dringung der gotifcen verti-

Falen Tenden3 mit dem neuen

Sorvuontelismus, die im Der-

ein mit der fein abgeftimmeten
BSemealung 3u wberaus reiz-
vollen und qlidliden Zofun-

gen fitbrt. Die grofe Slade
wird durd ein Gyftem von

Séulen, Pilaftern oder Ser-

men und Gefimfen borizon-
tal und vertifal drei, vier-, ja

fiinf-undfedsfac gegliedert.
Das fpesififd Renaiffance-

mafige find die sterlicden

Proportionen und die 2Wddi-

tion der einzelnen Gefchoffe. :

Auffane, welthe die gotifde
167,

ea
Detail

HSobentenden3 zugunften der

reinen Sorizontale ausfdheiden, begegnen nicht oft (Sriedridbswalde, Kr, Yiaugard;
Grof-Suftin, Kr. KRammin, in Pommern). — Die Parallelentwidlung von Altar

und grofiem Wandepitapbh gebt bis 3ur Auswedfelbarteit. In Plaue (Wefthavel-
land) ift der WAltar ein Lpitaph, das bis 1862 an der Wand bing. Von hervor-
ragendem Elnfilerifchen Werte ift das fogenannte Rechenbergfche Altarwerk in

Klitfhdorf (Sclefien, Kr. Bungzlau, 1575—76), gleichfalls ein fritheres Epitaph:
3u Sufien des GeFrenzigten Wann und Srau mit fecdzebn Kindern, meifterbaft ge-

fcdhnigte Rundplaftifen.

) Beifpiele: Sobennauen (Wefthavelland), Oberlangenau (Kr. Lowenberg, Sdlefien).
*) Sellin (Yreumarf); Daber (Dommern, Kr, Waugars) ; VreuFalen, Warbende (Wedlen-

burg).

12”
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168. Snfterburg, Lvanaclifhe PfarrFirdhe, Altar

Der Barokaltar entwicelt

fid) aus dem als Flaffifd
bezeidhneten Typus des Re-

neiffancealtars. Bereits ge-

gen nde des 16. Sabrbun-
derts, bauptfadhlid im

Laufe des 17. Sabrbunderts
ift 34 beobachten, wie fic
die Grofenverbaltniffe der

einzelnen Gefcoffe veran-

dern. Das Mittelbild itber

der Predella debnt fic) ber

zwei baw. drei der neben-

geordneten Gefchoffe aus.

Kin befonders charafte-

riftifches Beifpiel befigt die

ebemealige Dominifaner-

Firdhe in Prenzlau (1609).

Diefes neue Wollen fisbrt
zur Sprengung famtlicder
Proportionen, In zielficherer
Wretamorphofe geftaltet fic
der Baroaltar, der um und

nad) 1700 fich 3u den riefigen
Altarwanden oder -tirmen

emporredt, die breit und

fchwer vor die bhoben go-

tifhen Senfter der mittel-

alterliden Rathedralen tre-

ten oder den wirkfamen 2WAb-

fhluf der neuen Barodk-

Firdhen bilden: in madtiger
Steigerung der Gefchoffe, mit der fcwereren Pract der gehauften Saulen, mit dem ge-

brodhenen, mannigfad verfropften Geball, mit der Sislle der grofen Statuen in allen

mogliden und unmdgliden Stellungen, mit dem lauten Crefcendo der in wefentliden
Stiden aus dem Lager der Gegenreformation bereinflutenden Dekorationen ...

Die grofartigften Beifpiele fchufen die Geeftddte, die fic im Mittelalter ourd ibre
berrlidhben Badkfteindome und -tirme bervorgetan batten: Stettin (Sakobi J709—JJ) ;

Roftod, (Warien [721, Safobi [78J—83); Wismar (Marien 1749, Yikolat 1774)
ufw. Den fpdten Werken bat der Zopfftil fein nitchternes Geprage aufgedridt.

Daneben wird aus dem baroden Kinheitsdrang eine zweite Form geboren, die

an den groften flirgellofen Gcreinaltar des 16. Nabrbunderts anfntpft: der bobe
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eingefdoffige Wltar mit Be-

Fronung. sSier ift die Wir-

Fung Fonzentriert auf das

Motiv eines grofen Gemdal-

des oder einer grofen Dlafttk.
Die Linfaffung bilden mad-
tige Saulenpaare, von einem

uberreih fic entladenden

Auffas gefront. Bibnen-

méfige Lidtwirkungen er-

reicht der barode Plaftifer,
wenn er die Wltarwand in

der Witte durdbridht und

feine Gruppe in die Offnung
ftellt. In Gorlin, Dreifaltig-

Feitsfirdbe (1713), Chriftus
in Gethfemane; in Seimers-

dorf (Ar. Angerminde;
Witte des 18. Sabrbunderts)

ftebt im durdhbrodenenSelde
eine Dafe, aus der das Kreuz
mit dem Seiland berausragt,

feitlidy AWllegorienvon Gefers Fag im innamem:
und Evangelium, auf den ;

Gefreuzigten binweifend. —

Kin Unifum ift das WAltar-

blatt der Kroffener Warien-

Fire (1714): ein madtiges
Oval, auf das um ein 169, Stralfund, VWrifolaifirdhe, Rreusaltar

grofies oveales Wittelblatt

lauter Fleinere Ovele aufgetragen find; den einzigen Gdmud bilden Infebriftern.
Jn der ovealen Sorm dbnlid dag Altarblatt von Pawellau (Gclefien) mit rundem

Auffag. Inmitten des Ovals Chriftus allein an einem Tifche figend, mit Brot
und Wein.

Diefe eingefdhoffige Form wird dann vom Alaffizismus in feine ftrenge und nidterne
Sormenfpradhe isberfest'). — Yiad dem Verfall des Jo. Nabrbunderts fest in der

Gegenwart das Ringen um eine neve WAltarfunft ein, fiir dae wei Wamen genannt
Jeien. Der Oftpreufie L. Corinth fcbentte feiner Vaterftadt Tapiau das Mitartripty-
chon: Chriftus am Hreuz zwifchen Watthaus und Paulus, das in einem rechbtedigen

‘) Jum Beifpiel: Franffurt a, d. OG, (Franzistaner-Hloftertirde), 1783; Stralfund (Gakobi-
Fire mit Gemadlde von J. 5. Tifdbein), 1786; Militia (Schlefien), 1817; Maldin (Medlen-
burg) Ende des 3weiten Sabrzebnts Ses JO. Nabrbunderts bereits mit fotifierenden Scranken,
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Kapellenraum ftebt. Der Pommer Wilbelm Grof fcuf fir die Altdre in. Scneide-
mubl (neue Sriedhofstapelle) und Giefebig (in Pommern) cindrudsftarke Plaftifen
des Gefreuziqten,

5. Der Mltarauffan wadft fic zur regelrecten vielgliederigen WAltarwand aus,

die Sie ganze Breite des Raumes einnimmt, mit Durdhgangen 3u beiden Seiten fir
die den Altar umfchreitenden Abendmablegafte. Ungewdbnlid reiche Renaiffance-
were bergen die medlenburgifhen Kirdhen in Bafedsow nd in Briftow. Der deforative

Trieb des Baro fann fic nicht genug tun in der Ausgeftaltung diefes Motives. Aus

dem Durdhfdnitt ragt heraus der HRanjzelaltar von Berge (Wefthavelland 1744)
durd feine befonders aufwandige Gliederung. — Auf beiden Seiten wird offenes oder

verglaftes Geftthl aufgeftellt oder angefdlofjen) (Serrfchaftslogen oder Prediger- und

Seidtftible). Gcliter baut in feinem Lntwurf fir die Yikolaifirdhe in Stralfund
den Altar ein in hobe fcdmiedeeiferne Gcdranken, die fic) quer durd das Schiff legen.

6. Dev BilderFreis der proteftantifen AlearFunft ift erfcdspfend zur Anfcauung
gebradht worden an den hoben WAuffanen des 16.—18. Vabrbunderts. Das reichheErbe

des Wirittelalters, fpesiell die typologifdhe Gegenitberftellung von Altem und Wesem

Teftament, wird kbernommen und nad evangelifhen Grundfagen verwaltet. Die

Darftellungen der Gottesmutter und der Seiligen mit ibren Wirakeln werden aus-

gefdieden. Die Seilige Schrift wird mit geringen Ausnabmen die einzige Stoffquelle.
Mls grundlegend bat fid das folgende Schema herausgqearbeitet:

Die Predella gebdrt einem Bilde des Seiligen Abendmabls. Das ergab fic aus der

Beftimmung des WAltars. Ubereinander folgen dann die zentralen Offenbarungs- und

Seilstatfadhen: Kreuzigung, AWuferftebung,simmelfabrt, feltener das Tinagfte Gericdt.
Diefes Schema ift mannigfaltig abgewandelt worden.

Sn der Predella flgte man dazu Darftellungen des altteftamentliden Paffabmabls2),
ZeitgendffifcheAhendmablsdarftellungen®)oder Darftellungen des zweiten evangelifcden
Satramentes der Taufe*). Auf einer Predella in Brieg find neben dem Abendmeahl
Taufe, Seichte und Predigt dargeftellt. Gelten wird das Abendmabl durdh andere VDor-

wurfe erfert: Vefu Wabl mit den Emmausjin gern), oder man fymbolifiert die Whend-

mablsgemeinfdhaft durd eine Senne, welche die Kitchlein unter ibre §litgel fammelt9).
Dereinzelt begeqnet die Derfundigung und die Geburt Chrifti”), Sefus in Gethfemane’).

YAls Wittelbild oder bei eingefchoffigen Altaren als Sauptbild begegnen an Themen
aus der Leidensgefdhicdte: Gethfemane®),das Seilige Abendmabl), der Ecce homo ¥) ;
Chriftus als Heltertreter, der zugleid) unter dem Kreuz felbft gefeltert wird). Oder

') Medlenburgifhe Beifpiele aus dem 18. Sabrbundert: Gebren, Blumenbols, Galenbee,
Rofto€ Marien; aus Sem 19, Jabrbundert Below, Jikbufen.

*) Ronigsberg i. Pr., Dom, AUlt(tadtifede Kirche; Woigel (Dommern); Langenau (Weft-
preuffen); Pobetben (Oftpreufen).

3) Schonfeld (Kr. Prenslau). 4) Gaggia (Pommern), 5) Stralfund, Seilig-Geift.
°) Simmerbaufen (Kr. Regenwalde, Dommern). 7) Schwanenbed (PDommern). 8) Falfenau
(Ojtpreufen), °*) Deut(d-Lylau; Scdleften: Gdrlign, OberFirde. 10) Baft (Dommern),
Shwanenbed (Dommern), N) Lidtenbers (Kr. Lebus). 2) Wollin, Yrifolaifirde ;

Sobenwaldse; Ffriederssorf (Brandenburg),
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die Geftalt Chrifti wird erfent durd) das Gymbol des Lammes'), das erwiirgt ift,
oder durd das altteftamentlicdhe Dorbild von Sfaaks Opferung’). Wan fiebt aber

aud von der Paffion vdlliq ab: Geburt Chrifti*), die Seiligen drei Honige*), die

Taufe Chrifti), Sodszeit 3 Rana’). Der nad Schliters Lntwurf erridtete Altar

in der Stralfunder Yiifolaifirdhe zeigt 3wifchen Wolfen das Gymbol der Dreieinigkeit,
das Dreiek mit bebrdifcher Snferift. Chriftus als Weltherrfcher’). Line Ausnabme
bildet die Teilung des Wiittelbildes in Wufcherin, Ar. Pyrig (Pommern, 16498):

Erfbhaffung des Weibes und der Gitndenfall. Das Altarbild von Wilitfdh (Sclefien)
bat ausnabmsweife feinen Stoff aus der criftliden Zegende qenommen: Das Kind

Vefu auf der Rukeebr aus Agypten, wie es in der Wifte feiner Wutter Trauben

bringt. Die finnbildlidhe Beziebung auf das Abendmabl durfte diefes Thema veranlaft

baben. Wo die Linfesung des Abendmabls als Sauptbild gewablt ift, fent man wobl
in die Predella eine darauf bezitglidbe SGcbriftftelle’).

Str das obere Feld werden in Abweichung von der Regel an VDorwiirfen gewablt:
Derrat des Wudas°), Grablequng, Pfingften?), Bekebrung des Paulus, der gute

Sitte 4),
Siw die Geitenflitgel ftebt der ganze Reidtum der biblifchen Gefcdhidhten zur Ver-

fiigung vom Gundenfall bis 3um Singften Geridt. Wn erfter Stelle ftebt das Leben

‘Vefu.
Als KRronung des Ganzen, die bei genigender Grofe nicht nur fir den Altar,

fondern fir den gefamten Airdhenraum von entfheidender Wirkung ift, dient am

baufiaften der triumpbierende Chriftus mit der Siegesfabne, mit der Weltfugel, als

Seichen: Unfer Glaube ift der Gieg, der die Welt tberwunden hat! Wo die Areuzigqung
im Writtelfelde ausfiel, fest man an die Stelle des triumpbierenden gern den gefreuzia-
ten Lrlofer. Lindrilid ift das Motiv der zum Singften Geridt die Pofaunen
blafenden Engel: Der Hirhenraum hallt wieder von den Stimmen des Weltgeridtes.
Sedenfalls gebort in der Regel der Abfcluf des WAltars ser Escdhatologie. Ausnabms-
weife Fommen ale befronende Darftellungen vor: Gottvater (man findet auc das

Motiv, dafs feine Arme von Genien getragen werden, nad Raffael und Wicel-
angelo!’)); Gottvater dem Gobne die Weltregterung tbergebend), oder Sdhnin-
aruppen der Dreieinigkeit oder aud der blofie hebraifche Gottesname; das bimmilifce
Serufalem™), Das 18. Sabrhundert bevorzugt als Sefronung das die Wolken ourd-
brechende Strablenauge Gottes im Dreiek, dem SGinnbild der Dreieiniqkeit. Wan

fcheut nidt davor zur, die Strablen Enatternd durdy das Gebal€ fchiefien 3u Laffer 1).
Gelegentlicd findet fic dazu die nfdrift: Serr, Deine Augen feben nach dem Glauben!

Stebt eine Gonne isber dem Altar, fo fcreibt man oft den hebrdifchen Gottesnamen

) Beblendorf (Kr. Lebus). *) SdhlIonwig (Kr. Schlawa). 3) Bartenftein (Oft-
preufen). 4) Riigenwaldse, Rigerow (Pommern), °) Breitenfelde (Weftpreufen).
6) Almenbaufen (Oftpreufen). ‘) Ronigsberg, Dom; Chlaftawe (Dosen). 8) Rlofter
Rubn (Medlenburg), plattseutfd. *) Rofenberg (Weftpreufen). ) Sagig (Dommern).
1) Angermiinde, ebem. Renaiffancealtar, ") Greifenbasgen, Ytifolat 1580. 13) Ltieden
J618 (Udermarf). 4) Sodlonwig (Kr. Sdlawa), 5) Wecdblin (Rr. Drenslau),
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oder das MWionogramm Chrifti oder die Budh-
ftaben A und O binein. €e findet fidh aud
der Auferftandene in der Gonne4). Beliebte

Symbole fir den WAltarabfadhlugfind ferner
der Pelifan?), der Phdnir, die Taube), der

Sdhwen4), das Lamm (in Gcdhweidnig: wie

es aus dem Bud der fieben Siegel heraus-
fcbveitet), der BWAdler®),das Gadweifitud der

Deronifa®); der Ranzelaltar in Misllrofe
(Ar. Lebus) lauft aus in ein eifernes Kreuz,
in Briefen (Ar. Kottbus) in das Nobanniter-
freu3. In Brandenburg wird bei Rirden
Foniglicdhen Patronates oft das Wionogramm
des Landesfirften angebradt, wie tberhaupt
Wappen der Stifter bzw. der Patrone an ver-

fdiedenen Stellen des Altarauffates beqeqnen.
In mannigfadhen Sormen, namentlid als

Shmu der Gaulen, bringt man die Sinn-

bilder des WAbendmabls an, Weinranken und

Abren, Lrwabnt fei die Darftellung eines

Altars, auf dem ein Keld) und Softien fteben
und auf dem ein Ser3z liegt, dem ein geflitgeltes
Herz 3ufdywebt’).

Der Raum ywifdhen den Gaulen auf den

Gefimfen oder in dem feitliden Rankenwerk
wird vor allem mit den Wannern der Seiligen
Gefchidte bevdlkert, den Botfdaftern Gortes:

Propheten, Lvangeliften, Apoftel. Die fym-
metrifce Aufftellung 3u beiden Geiten des Mittel-

9, Wokeersseer Chtanseibaem, oo ergibt Daare: pices(mit Stab
=

Betail vom AWltar (Lvangelit) efesestafeln) und Aaron; Paulus und Petrus;
Chriftus und Sohannes der Taufer (letsterer

befonders menfcblid) berithrend, wenn ibm das Lamm in die Sand gelegt wirds);
in der Gaganer Gnadentirche trug ibm ein Engel Weizenabren und Trauben voran) ;
die Lvangeliften 34 zweien oder vieren. In Wobrungen (Oftpreufien) werden die

beiden Gefchoffe isber der Predella von den itberlebensgrofien Statuen des Paulus
und Petrus getragen. Der beliebtefte unter den Propheten ift der Prophet des

1) Waldow (Kr. Ludau), Wilmersdorf (Kr. Lebus). *) Ronigsberg, Dom; Sagig
(Pommern); Greiffenberg (Sclefien). 3) Gebbardsdorf (Scdlefien). 4) Scbdnfeld
(Br. Prenglau): Pelifan und Scdwan. °) Roggow (Kr. Remenwaldse); Fissidhow (Kr.
Greifenbagen); Grabow (Weumark). 8) Libbenow (Kr. Prenslau). *) Sauer in

Scleften. 8) Sauer in Sclefien,
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ftellvertretenden Zeidens Chrifti, Vefajas
(dem in der Gaganer GnadenFirde ein

Engel Seder und Tinte reicdt). Er-

wébnung verdient in Sarpersdorf
(Schlefien) ein Wofes, der fein Antligz

verhbillt, und ein Paulus mitdem Spiegel
(2. Kor.3, 13; I. Bor. 13,12). In GroF-

Peiften (Oftpreufien) begeanen ale alt-

teftamentlicdbe Dorbilder des AWhendmabls
MelcdifedeE mit Brot und Wein; Elias

(Jl. Kéonige JI8, 34). In YVieufalen

(Wieklenburg) treten die 3wolf Apoftel
auf, dSarunter das apoftolifhe Glaubens-

beFenntnis in platt derart, daff, wie

fhon mittelalterlid, jeder ein Stud

davon als Wnfdrift unter der Bafis
bat. Tn Luther und Melandthon
ferst fic) die Reibe diefer Geftalten fort.
In Grunow (Weftfternberg) baben fie
in den Seitenteilen des WAltares Plag

gefunden. Aud die Tradition der Stifter-

bilder wird gepflegt!). Weift aber tragt
nur das Wappen den Yiamen der Stifter

durd> die DVabrbunderte. Unerfcddpf-
lides Deforationsmaterial bietet das

Seer der Engel, die den Bitar in allen Gefcojjen befenen. Gie tragen die Warter-

werkzeuge in den Sanden oder andere Gymbole des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe,
des Geridtes (flammendes Schwert und Krone), der Lwigkeit (SGcdlange, die fic in

fic felbft 3ufammenrollt), Palm: oder Olsweige, as Schweifitud der Veronita u. 4.2),
Allegorifche Geftalten vervollftandigen das Lnfemble, fet es der fpesiell criftliden
Tugenden: Glaube, Soffnung, Liebe, Geduld (mit Lamm), oder der weltliden
Tugenden: Gerecdhtigkeit, Blugheit, Tapferfeit.

Fine befondere Yiote empfangen die Darftellungen der Seiligen Gefchicdte, wenn

fie zur Reformation und 3ur eigenen Gegenwart in Beziebung gefert werden. Mit

I7J. Gr.Buftin, Br. Rammin (Pommern),
Altar

‘) Sn Brandshagen, Kr. Grimmen (Pommern), Bruftbilder im feitliden Rankenwerk;
in Grof-Suftin (Dommern) am Kreusze Fiend,

*) Sdn dSeutet Ser Paftor ser fcdlefifben Sufludtstirde Gebbardsdorf feiner Gemeinde
Sie Lngel: , Wenn wir am Altar die Gemeinde fonntaglid auffordsern: ... und mit allen

Engeln und €rzengeln fingen wir dir und deiner allmadtigen SerrlidFeit einen Lobgefang .. .,

sann wedt unfer @Utar in plaftifder UnfdhaulidFeit in uns sen Lobpfalm, in Sem wir uns

mit Engeln und Lrzengeln zum Preijfe Gottes 3u vereinen uns innerlic wie duferlid auf-
gerufen fublen.”
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den Apofteln figen Luther und andere Reformatoren beim Abendmabl yu Tifdy?).
Unter dem Kreuz fteben die Reformatoren, darunter Luther Fenntlid durd fein
Wappen’). Das Bild Luthers erfceint in der Bekronung von Lngeln gebalten =.
Lin nidt mebr vorhandenes Altarbild aus Weukird, Kr. Sdsnau (Sclefien) —

bezeugt [654 — zeigte Luther ,, mit einem Konzept in der Gand, als wenn er predigte”.
In Friedridswalde, Kr. Waugard (Pommern), wird die Grablequng Chrifti ein-

gefafit von Bildern Quthers und des Sifters, Serzj0g Barnim XI. Der Taufe Chrifti
ftellt man eine zeitgendffifhe Taufe vermutlicd mit den Bildern der Stifter zur Seite .
Unter das Abendmabl Chrifti malt man das Abendmabl zur Zeit der Reformation).
Der Ortegeiftlide im Ornat ift beim Abendmabl Chrifti zugegen®. Der Paftor
erfcheint mit feiner Gemeinde 3um Vingften Gericdt’).

3. Die Kanzel
a. Die Form

Der Lisnftlerifche Charatter der Renaiffancefanzel wird durd> zwei Womente

beftimmt, Linmal durd die Statif des Aufbaues. Das fertige Werk ift das Lrgebnis
einer Addition feiner Beftandteile: Trager, Tur, Treppe, Kufe, Dekel, die leict
aus dem Ganzen losbar find. Die einzelnen Glieder beben fic in laren, fcarfen
Grengzlinien voneinander ab: die tragenden und laftenden, die rabimenden und fillen-
den. Das zweite Moment ift die Dorliebe fir figurlidhen SGcmue, fei es in Sorm der

plaftifhen #inzelgeftalt, fei es in Sorm von fiqurenreichen Reliefs oder Gemalden.
Der Yiorden unferes Gebietes entfaltet unter dem Linfluff der niederlandifcden Re-

naifjance einen befonders ippigen Deforationsftil. Der gotifthe Sdbendrang lebt

fid) in den hoben ardhiteftonifhen Aufbauten des Scalldedels aus. in Siuddeutfd-
land geboren veichere Aufbauten auf dem Scalldetel 3u den Ausnabmen§).” Line

eigenfte Schdpfung der Renaiffance ift das Treppenportal, fiir das gleidhfalls der

Yiorden die reichften Beifpiele aufweift).
Der Grundvifs des Ranzelforpus ift in der Regel polygonal, meift fechs- oder adst-

edig. Die Prachtlanzeln der reichen Geeftddte fprengen nict blof durch den Reidtum
ihrer ornamentalen BVebandlung das itblidhe Schema, fondern aud durch die Kompli-
ziertung des Grunodriffes: aus einem quergeftellten Rechtek laffen fie in der Mitte der

Dorderfeite drei Seiten eines Acdteds vorfpringen ”). — Die nambafteften Vertreter

') Rbeinsberg 1574. Kitten (O.-L.) 1587. *) Riefenburg, Kr. Rofenberg (Weftpreu-
Ben). °) Ronigsberg, Dom SOI. 4) Greifenbasgen 1580; Fiinftlerifd wertvoll. >) Viabern,
(Vieumark), 1562. °) Schippenbeil (Oftpreufien). 7) Sallentin, Rr. Pyrity (Dommern).

8) Sanna Meyer, Barodfanseln, S. 8.

*) Aus Lifen b3w. Meffing sie Kanseltiiven in Wagdalenen und Llifabeth in Breslau,
im Konigsberger Dom ufw.

) Vad dem Dorbilde der Libeder DomfFansel von 1568: Roftod, Marien 1574, Yakobi
1582, Petri 1588; Wismar, Georgen 1608, — Ferner: Wittitod (Brandenburg) 1608, — Btinow
(Wiedlenburg) 1617: nad) Debio das reidfte Pradttid ser Shnigkunt im Lande Wiedlenbura,
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"

172. Bugow (Medlenburg), KRansel
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der feltenen runden §orm find die einander verwandten Kangeln der Scdhweriner
SdlofFapelle (1562) und des Girftrower Doms (ungefabr gleid3ecitiq).

Das Zeitalter der blithenden Renaiffancetunft wird — Dreifigiabriger Arieg! —

abgeloft von einem dJeitalter Funftlerifher Derarmung,. Die 3weite Salfte des 17. Vabr-
bunderts bewegt fid) im wefent-

¥ PN lichen in den Gleifen, die die Re-

tL TOES neifjfance feftgelegt hatte, nur dafi
E.

i OF ee, das neue Weltgefitbl des Barok

al a
Sen

fic) in einem Wandel, in einem

—f-f- je Aufquellen der Sormen bemerkbar

i ‘Sil Pe a eS meadt, £s bildet fichder Wulft- oder
ip

ee ES ir: Knorpelftil, fiir den als harakte-
em

¥ iy viftifcher Dertreter die Kanzeln in

at Am. Cee der Gorliner Dreifaltiqteitstirde
Ye ee ag

NS SEE ES (1670) und in Grof-Suftin (Kr.
z ck ae

Kammin, 1688) angefitbrt feien 4).
Der Srithbarok€ um 1700 giefit

den Hanzelaufbau in neve Sor-
Eyes Be? dl

ee men. Die einzelnen Glieder werden

nun nidt mebr zufammengefert,
= fondern 3u einem unldsbaren Gan-

ve

wh mange zen verfdhmolzen. Das Statifde
BAY verwandelt fic in das Dynamifae.
& Pe Treppe und Rufe werden mit ge-i
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4
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Sk feben. Die Kanzel verwadhft mit
“

der Wand b3w. mit dem Pfeiler
34 einer Seforativen Einbeit und

LN wird mit Dorliebe freifchwebend
o%

angebradt, Gie verliert weithin
ibre Gelbftandigkeit, das , Steben
auf eigenen Sifien”, das in der

Stie oder dem Hanzeltrager 3um
ae the Ausdrud Fommt, Die Riewand

173, Berlin, Mavienfirdhe, KRansel swifhen RKangeltufe und Scdall-
deel wird in den Funftlerifden

Geftaltungsprozefi einbezogen. Der Flare mebrgefchoffige arditeFtonifhe Aufbau des

Shalldekels wird gleidfalls zufammengezogen und vereinheitlidt. An Stelle der

esteon
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‘) Oftpreufien. Konigsherg: Weurofadrterfirde 1648, AltrofaarterFirde 1666, Laptau
1690, MilibIbaufen 1654, — Weftpreufen. Danzig: Brigittenfirhe 1696. — Brandenburg:
Ratbarinen 1668. — Pommern. Wittenfelde 1664; Stargard: Marien 1683, Stettin: Sakobi
1690. — Medlenburg. Rethwifd 1676, KRuppentin 148o.
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feftgefisgten °Arditeftur tritt vielfac ein Gyftem von Voluten oder zufammengeballte
Waffen von Wolken. — Das Sigirlicde tritt in den Sintergrund. Das rein Deforative

berrfat vor, namentlic der Akanthus!). Lin harakteriftifhes ShmudtiE werden die

LZ£ambrequins,die vom Scdhalldedkel herabbangen und die fcharfe Gratlinie verfcleiern,
Das hervorragendfte Werk

des S§ritbbarod ift die

SobliterEanzel in der Ber-

liner Warienfirdhe von J703.

Sdliter baut den unteren

Teil des fpatgotifcden Pfet-
lers weg und erfest ibn
durd ein Birndel von vier

jonifhen SGdulen. Die be-

rode Liebe firrdas Sreifchwe-

bende, Tranfitorifce laft die

fchwere Wialffe des Hanzel-
Forpus fdeinbar getragen

werden durd zwei flanfie-
rende Engel, die federartig

geformte Konfolen tragen.

Die Renaiffance verwandte

die Engel als ftatifcden

Tréger, auf deffen Gdulter
die HKanzellaft geleqt war.

Soliter bolt die Engel unter

ibrer Laft bervor und laf fte

formlic fpielen mit thr. Gur-

litt weift als Urfprung diefes
Miotivs Serninis Cribung in

St. Deter in Rom nad. Sm

Geaenfats 3u den mafvollen
Sormen des HKanzelforpus
wirft der Gdalldedel hodh-
barod: ein Gcweall von

Wolfen und Engeln, der 174, Bergen (Rigen), Rangel
als Auswirkung des bier

$
:

verfimdigten Lvangeliums gewifs nidt begriffen werden Fann. — Die wenig fpatere
Kanzel der Landeshuter Gnadentirdhe greift das Wotiv der flantierenden Engel auf’).

') UAfantbusfangeln 3. B, Brandenburg: Dom 169]; Gdrlig: DetersFirce 1693; Dilmnig
(Riigen) Anfang des 18. Dabrbunserts; Friedridsthal (Dommern, Kr. Randow). Der Kansel-
altar in 3iifedom (Kr. Prenslau).

:

*) Danad ift Sanna Mayer (Garodfanseln, S. 84) 3u berictigen.
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3u legter triumpbaler “Entfaltung gelangt die Barodfanzel im Jeitalter des

Rofofo. Die Aufloderung, das Gefdweifte und Sdhwebende, das Dynamifdhe wird

bis 3um “ptréem vorgetrieben. Die Lvangeliftengeftalten ldfen fid> aus dem ge-

fchloffenen Derbande. Als freifdwebende Gigfiguren ftofien fie in den Raum vor

und, in allen Gliedern z3udend, reden fie auf die Gemeinde ein. Grofartiqe Beifpiele
des Rofofo find die Hanzeln in der Hlofterfirdhe von Bergen (1742) mit den genia-
len Lvangeliften, die von ftirmifcher Infpiration leidenfdaftlid) bewegt find;
und die gewaltige fhwebende Wiaffe der Kanzel in der Danziger Warienfirde (1762)!).
— Dafs die Ausbeute des 18. Vabrbunderts an felbftandigen Kanzeln zablenmafia
nur eine geringe fein fann, liegt auf der Sand: es ift das Flaffifthe Vabrbundert des
Kanzelaltars.

Die Produftion des Hlaffizismus und des lo. Sabrbunderts ift 30 Emmerlid,
als daff fie cin Blatt beanfpruchen Eonnte. Ein fchones seuqnis moderner Kanzel-
Funft ift die Ranzel des Bildhauers von Gofen in der [ooo eingeweibten Breslauer

Sobannestirdhe, die in ihrem Elaffizifierenden Aufbau das Wotiv der Fanzeltragenden
Engel new verwertet.

Das Wiaterial, aus dem die Ranzeln bergeftellt find, ift, dem Charakter des ftein-
armen Landes entfprechend, iberwiegend Solz. Wllein fiir Wedlenburg-Sadwerin
s6blt BH. Shmalg von der Reformation bis 3um DOreifiigidbrigen Hriege 72 Kanzeln,
meift aus olz. An Steinen lieferte die Tiefebene die fedimentdren Gefteinsarten
des Gand- und des Kalkfteins, die Fiunftlerifd geboben werden durd die Anbringung
von WAlabafterreliefs. Gelten ift die Derwendung von Warmor (Strealfund, Yifolat;
Potsdam, Garnifontirde). Auch ther den Steinfanzeln tirmen fic zumeift bdlzerne
Schalldekel.

6. Der Bilderfreis

Der Ranzeltrager

Sdhwebt die Hanzel fret an der Wand byw. an einem Pfeiler, endigt fie bei Fiunft-
levifcher Geftaltung unten in einem Japfen oder in einer Weintraube 2). Gelegentlid
tritt an die Stelle des Japfens oder der Traube eine Gruppe von PuttenFopfen®),
— Die Hanzelftiige wird in mannigfaltiger Weife Fimftlerifh geformt. Wan Fanne-

liert oder drebt die Gaule. Wian gibt ibr Dolutenform’). In der Berliner Garnifon-
Firdhe ift die Ranzel auf eine Riftung mit Selm geftellt; in der WarienFirce 3u Krofjen

') Weitere Dertreter: Wirow (Medlenburg) 1747 mit RocailleFartufden an ser gefdbweiften
Rufe. Roftod, Wikolai, swifdhen 1755 und 1758, an Sen Len Sigfiguren Ser vier Lvan-

geliften. Ronigsberg: Saberberger KRirde 1756, Tragbeimer Kirche 1784. — Lin Kuriofum
bildet Sie Rangel in Radsdsag (Kr. Vreuftettin) von 1747: fte ift sufammengefegt aus Brettern

und §riefen Ses Triumpbwagens des PolenFonigs Sobann SobiefFy.
*) 3. B. Infterburg; Gorlig, Dreifaltigkeitsfirdhe; Mirow (Medlenburg).
3) Sohwerin, ShlofFapelle; Boltenbagen (Kr. Greifswald); Bergen, KlofterFirde.
4) Gro Auftin (Dommern) 1688; Wobrin (Vreumart) J7II.
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(1717) auf eine machtige Tulpe; in Lidtenbera (Ar. Rebus) ijt der Ranzelfuf aus

Klauen gebildet. — Genuinem Renaiffanceempfinden entfprang der Lrjag der Stire

durd figitrlice PlaftiE; eine Tat, die fic von auferordentlicder Finfilerifher und

thematifber Srudtbarkeit erwiefen bat. In Woirel (Ar. Regenwalde, Pommern)

ift die Stine als Sermenfaule mit Doluten ausgebildet. Sonft bemadtigt fich die

Kunft 3umeift der Geftalten der Seilsgefchicte und gliedert fie als Ranzeltrager in

den formalen Aufbau ein. Der Prediger foll das Bewuftfein baben: er ftebt auf

ftarfen und bewabrten Scultern,
Die Zabl der Kanjzeln, die auf der Geftalt des Wiofes ruben, ift Legion. In drafii-

fcher Weife ift bier ein theologifcher Grundgedanke zur Anfdhauung gebradt, daf
das Evangelium das Gefen zur Grund-

lage bat. Wan gibt Wofes den Stab bei,

laft ibn in einem aufgefdhlagenen Bude

lefen1). Sn Yleubrandenburg (Sobannes-
Firdhe 1588) halt er einen Gcild mit der

Auffdrift: Liebe Gort tber alles und

deinen Yiadhften als dich felbft. in Sar-

persdorf (Sclefien), Anfang des 18. Vabr-

bunderts, balt er die beiden Geferestafeln.
Wan pragt ibm fcdmerzvolle Zige auf, fo
im Leiden unter der Laft das Leiden

unter dem Gefets verfinnbildlidend (Sar-
persdorf). In Wittftod (Oftprignin) tft

Wiofes in Salbfigqur gegeben.

An anderen Trégern der Offenbarung, die

als KRanjzeltrager dienen, find anzufitbren :

Simfon?).
David mit der Sarfe*).

Detrus?).
Paulus); in Gulow (Weftprignin) Intend,

mit dem SGdrwert.
Maria. In Greifenbagen (Pommern)

wurde die Gandfteinfanzel von [605

frither von einer Marienfigur getragen ;

ébnlid in Sendorf (Udermarf).
Fine Chriftusfigur mit Banner®).

1) Brandenburg, Gotthardt, SandfteinFangel
von 1623. 2) Deutfdendorf (Oftpreufen)

1681; Gnojau (Weftpreufen) 1685. *) Gary
um 1688. 4) Roftod, Petri; Stralfund, Seilig

Geift; Brandenburg, Dom. *) Brandenburg, 175. Wels (Sdlefien),
Ratbarinen. °) WUit-Rrafow (Kr. Schlawe), Sclofkapelle, Rangel
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a.

176, Oels (Scleften), SchlofFapelle, Chriftopborus
als Ranseltrager.

In Setligen begeqnen als

Ran3zeltrager:

Chriftophorus; ein befon-
ders finnreidher Sinweis was

der Prediger fein foll4),
Andreas’).
‘Sakobus *),

Peliebter ift der Lngel
als Ranzeltrager; in sorft
(Kr. Regenwalde, Pom-
mern) mit gefpreizten Slit

geln. Tn Sauer (Sclefien,
J67J) balt der Engel ein auf-

gefcdlagenes Bud in der

Hand, auf dem in goldenen
Sucbftaben die Wortefteben :

Das ewige Evangelium. In

Sdhlonwig (Ar. Sclawa)
betet der Engel. Sene eit

hatte nod Derftandnis da-

fiir, daff — wie der Yiame

fagt — das Evangelium
Engelsbotfhaft it!

Der Ranzeltrager wird

vereinzelt aud) aus dem

Leben berausgegriffen. Tn

Vieutird (Kr. Warienburg)
ift es die Enieende Geftalt

eines Bauern; in Rethwifh (Meklenburg) eine Wiannergeftalt mit offener Bibel

(Wofes?). In Lidhtenhbagen (Welenburg) eine Wannergeftalt in der Tradht eines

romifcdhenKriegers, In Berghols (UdermarE) eine weiblide Sigur mit Sprudband und

Palmwedel. Sn Roggow (Hr, Regenwalde) eine Geftalt in langwallendem Gewande.

Webrfigurige Ranzeltrager, an denen befonders die fcdlefifche Renaiffance
reid) ift: Wiofes und Aaron’). Wofes und Sobannes der Taufer®). Wofes und zwei

Lngel®), Wofes und drei KHonige’). In Lindow (Welenburg, 1617) find tber der

Sigur des Wiofes fiinf Engel angebradt, die, Fonfolenartig berauswadfend, die Kanzel-

Fufe tragen, Un die Stelle des einen Engels treten Gruppen von drei oder vier’).

1) Dels, Scdlofkirdhe [6053 von bhervorragender Qualitat, *) Pardhwig (Sdlefien).
3) Stettin, NaPobi um Jd90. ) Ludau. °) Oftpreufen: Bobannesburg, Laptau;
Solefien: Liuben,. 5) Seclefien: Striesau (jegt Fath. B.); Widhelau (Kr. Bries).
*) Liegniy, OberFirdhe. %) Breslau, Maria Mangdalenen; Brien.
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Das Rangzelportal
An Geftalten begeqnen itber oder an

dem Hanzelportal:

Chriftus!); in Bartenftein (Sobannes-
Firdhe) mit 3wei Kindern. Sm Hol-

berger Dom mit der DWnfedrift
Sob. 10,9: Ich bin die Thr. Dazu
die Derfe:

Die Cir ift Vefus felbft!
Wer gebet ein und aus

durch Dhn, hat Weide fatt
und Fommt ins Simmelshaus.

Der “cce-Somo?*),
Der gute Sirte®).
Das Symbol des Pelifan, der fic) die

Sruft aufreift+).
St. Wicdeel, der den Dracen befiegt®).

Wiofes und Sobannes der Taufer®).

Paulus oder (bzw. und) Petrus’).

Siguren der Caritas, Gpes, Sides).

Der Aufgang zur Hanzel wird zum

Sinnbild der Simmelsleiter durd die

Darftellung von Vafobs Traum). Tn

Wedenau (Oftpreufien, 1668) ift die

Simmelsleiter zur Paffion Chrifti in

Besiebung gefent in der Weife, oaf

fie aus dem Rfop, Spief, Schwert
ufw. 3ufammengeferst ift. ilber der I77. Roftod, Warienfirde, KRanselportal

Leiter die Dreieinigheit.
Writ dem Bilde des Reformators grufen viele Kanzeltiwren den Prediger. In Lin:

low (Ucermarf) gefellt fic 34 Luther der proteftantifche Dogmatifer Martin Chemniz.
In Beesdau (Kr. Ludau) hat man eine Strophe des Lutherliedes auf dic Kanzeltir
gefchrieben. In Crufjow ift in den Tirfeldern der Apoftel Petrus und ein Geiftlider
in vollem Ornat dargeftellt. In WAlt-Hrakow (Kr, Sdhlawe) ftebt auf der Tur die

Geftalt eines Geiftlidhen in WAmtstradt.

1) Stralfund, VWricolai. *) Shonbrudy (Oftpreufien); dazu die Buferin Wagdsalena mit
Sem Totenfdadsel. *) Shweidnig. *) Medenau (Oftpreufen). 5) Brandenbura
(Oftpreufien). ®) Breslau, Waria MWagdalena. ) Roftod, Jacobi; Sauer, Friedens-
Firdhe; Barnimsfunow (Kr. Pyrig); Cruffow (Udermark), 8) Lube, Warien.
%) Giftrow, PfarrFirde.

13 Proteftantifdher Rirhenbau
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Die befonders fchone Kanzeltisy in der Roftoder Wiarienfirde (1574) gibt einen

Abriff der Glaubenslebre. Wn der Limette: Reliefs mit dem barmberzigen Gamariter.

Sm Auffan: die Geftalt eines armen Sinders 3wifchen Gefers (Wiofes) und Evange-
lium (Sobannes der Taufer). Sinter Wofes das Alte Ceftament: Gimdenfall, Gefer-
gebung auf dem Sinai, Erbobung der Sadlange, eine Tumba mit einem Gerippe.
Als Sinweis der Sprudy J. Kor. 15, 56: Aber der Stachel des Todes ift die Girnde.

sinter dem Caufer das Yieue Teftament: VerFimdiqung an die Sirten, Gethfemane,
Rreuzigung, WAuferftebung. In der Bekronung: der Vafobsfampf.

in freier Wiegorie verfinnbildlidt die KRanzelthr der Roftoder Petrifirche (1588)
die Yiidhtigkeit des Wenfchben. Hinder figen auf einem Totenfopf und laffen aus

einer Wufchel SGeifenblafen fteigen. Rechts eine Dafe, aus der Rauchwerk empor-
fteigt; linfs eine andere mit Blumen. Dazgu die Unterfdrift: Wie Raud, Blume,

Wafferbubl bald vergebt, alfo des Wenfcen Leben nicht beftebt. Line 3weite Unter-

fcdrift: Wer wird dem Tode entfliecben? Das Ganze wirkt wie eine Wluftration 3u

Nefaias 40: , Was foll id predigen?” Daritber die Bite des Petrus.

Die Rangeltreppe

In der Breslauer Maria MWagdalenen-Hirhe bot unter der unteriten Stufe

sufammengeEauert eine Teufelsgeftalt, die fo der Geiftlide beim Vefteigen der Hanzel

niedertritt. In Waltersdorf (Oftpreufien, um 1630) wird die Ranzeltreppe von einer

nackten Srauengeftalt getragen.
— Die Treppenwange wird befest mit den Geftalten

der grofien Gotteszeugen, an denen voritber der Geiftliche feinen Weg nimmt: Pro-

pheten, Apoftel, Lvangeliften, oft gefhrt von Chriftus felbjt. In Groff Rohbdau

(Kr. Rofenberg, Weftpreufien), um 1700, find die WApoftelerfest durch 3wolf Putten
mit den WAttributen der WApoftel,eine Woge praller Rinderforper bildend. In Alt

Krafow (Kr. Schlawe) erfceint neben Petrus und Paulus ein Hirt. Tn der Stadt

Brandenburg (Kanzel von 1623) gefellt fic 3 Wofes, Aaron und David ein Ratsherr
mit PelzEragen, HRette und bohem Sut. An der Treppenwange der BRanzel in der

Schweidniger Sriedenstirdhe (1729) drei Sauptftationen des Seileweges — Reliefs

Gold in Gold — von unten anfangend: Gindenfall — Golgatha — Pfingften. An

der Kolberger DombFanzel find die Gaulchen, die die Selder der Brirftung abteilen,

abwedfelnd mit Weinlaub und Abren umwmunden, den Ginnbildern des Abendmabls.
Von fonftigen frenifchen Darftellungen, die man beliebig aus der Setligen Gcbrift

herausqreift, verdienen Servorhebung diejenigen, die in befonderer Weife auf das

Amt des Predigers Bezuq nebmen.
Die Simmelsleiter').
YWiofes,3 dem Gott fpridt aus dem brennenden Dornbufdh, auf dem Sinai’).

Symbolifhe Darftellungen 3um Propheten Tonas.

1) Repplin (Kr. Dyris).
2) Runow (Kr. Sagig, Pommern).
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Gotthardfirhe, KRanzeltreppenrelief178, Brandenburg,

i3*



196 Die Ausftattung

Seremias 23, 29: Sft mein Wort nidt wie ein Seuer und wie ein Sammer, der

Selfen zerfcmeift!). — In Sermelsdorf (Kr. Waugard, Pommern, 1715) findet fic
unter der CTreppe gemalt das Bild eines Enieenden Geiftliden, mit Veremias J, 6—7:

Ad Serr, Serr, ih tauge nicht 3u predigen, denn id bin 3u jung. Der Serr aber fprad
3u mir: fage nidt, id bin 3u jung, fondern du follft geben, wobin id dich fende. —

Don befonderer Lindrilidkeit find die Darftellungen 3u Vefaias 6: Das Bild des

Enieenden Gottesboten, dem ein Geraph mit der glithenden Koble Wund und LZippen
anrishrt?).

Aus dem Vieven Teftament: WAusgiefung des Seiligen Geiftes. Vefus auf dem

Berge der VerFlarung. Der reiche Wann und der arme Lazarus vor und nad dem
Tode: ,Gie haben Wiofe und die Propheten; laf fie diefelben bdren *).”

Unbiblifhes Gedanfengut ift felten. In Rinerow (Kr. Ganig, Pommern, 1756) :

eine Sungfrau, der Nefus aus dem Simmel Rofen in die aufgebobene Schiir3e ftreut,
und ein Greis, auf den vom Simmel ein Gonnenftrabl fallt.

Die Ranzelfufe

Die Reliefs bzw. Gemalde in den Sillungen der Hanzel€ufe veranfdhaulicdhen die

ewigen Themen der riftlidhen Prediqt: Gdhdopfung, Gimnde, Gefes, Erléfung und

Seiliqung.
Zarrentin (Wiedklenburg). Reliefs von 1533. Wofes und ein Menfch: durch das Gefer

fommt €rfenntnis der Giinde. Vobannes der Taufer: tuet Buffe. Chriftus als quter

Sirte. Chriftus und die Apoftel: gebt bin in alle Welt. Warnung vor den falfcen
Propbeten.

Roftod, Petrifirche (1588). Gindenfall, Derfindigung, Gethfemane, Kcce Gomo,
Galvator Wunodi.

Bugow (1617). Lrfhaffuing des Weibes, Sundenfall, Verkliimdiqung, Geburt

Chrifti, Kreuzigung, Auferftebung, Simmelfabrt, Vingftes Geridt.
Die Bauernmealeret an der HRanzel Ser Camminer Berakirde (1620) fubrt die

Seilsgefhidhte von Adam und Lva iber Wofes und Aaron, Chriftus und die vier

Lvangeliften, Paulus, bis auf Luther herab.
Garnifontirhe in Berlin. Line Augenweide fir die Ginne der HRriegergemeinde:

David und Goliath, Totung des Solofernes, Simfon den Lowen 3erreifiend. — Dazu
fommen, einen anderen Ton anfcdlagend: Chriftus und Yifodemus, die Derflarung.
— VDaterlandifhen SGdhmud zeigt die Kanzel der Potsdamer Garnifontirde: den 3ur

Gonne fliegenden preufifchen War. Non soli cedit.

Andere Vilderfolgen fteben in engerer oder loferer Derbindung mit dem Predigtamt.
Sdhwerin, Shloftlirdhe (1562). Drei figurenreiche neuteftamentlidhe Gzenen: Wer

unter eudy obne Gimde ift, werfe den erften Stein auf fie (Sob. 7). Wer mein Wort

1) Sacobsdorf (Kr. Saria).
*) Sdhulgenbagen (Kr. Roslin). In Laptau (Oftpreufen) an Ser Kansgeltiir.
3) Friedvidswalse (Kr. VWraugard).
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boret und glaubet dem, der mid gefandt bat (Job. 5, 24). Mein Gaus foll ein Bethaus
beifien (Watth. 21, 23).

Die ungefabr gleiczeitige, verwandte Domfanzel in Giftrow: der swélfjabrige
Sefus im Tempel; die Predigt Vobannes des Taufers; Ausgiefung des Seiligen
Geiftes auf die Seiden nad der Predigt des Petrus (Apoftelgefdidte Jo).

Breslau, Waria Wagdalenen (1579/80). Lroberung Nerichos mit der Unterfebrift:
durd den Glauben fielen die Wauern Serichos. Llias apt Sever vom Simmel fallen,
mit der Unterfcrift: fein Wort brannte wie eine Sadel. David und Goliath mit

dem Stichwort: im Yiamen des Serrn Jebaoth. Daniel in der PQowengrube: Mein

Gott fandte feinen Engel.
Tiegenort (Weftpreufien), an der Treppe und Han3zelbriftung: Chriftus aus dem

Schiff predigend; Petri Sifc3ug; Chriftus auf dem Weer wandelnd; Gleichnis vom

Samann; Chriftus und die Lbebrecherin; Pbilippus und der Kammerer aus

Mobrenland; ein lediges Rof, das die Belebrungsgefdhidte des Apoftels Paulus
andeutet,

Aufer den baufigen Evangeliften balten die Geftalten der Tugenden die Kanzel-
wedt: Cognitio, Fides, Spes, Car'tas, Justitia, Temperant‘a, Prudentia, For-

titudo!).
An der Schweidniner Sriedensfirdhe (1729), als freifhwebende Sitfiguren, die

Genien des Glaubens, der Liebe, der Soffnung.
Ginnvoll ift das Lefepult der Ranzel in der Roftoder Warienkirche geftaltet. Als

Trager der Auflage dient ein auf dem Wefte finender Pelifan, der die Sungen mit

feinem Serzblut fpeift (1574, aus MWeffing). — Unentbebrlid wer die Gandubr,
gelegentlid mit Sabn (Reipziq, Weftfternberg, 1776).

Der Schalldecel

Die normale Form des Schalldekelaufbaus in der Renaiffance ift das eine oder

mebrgefdhoffige Sdulentabernatel, das in diefer Welt der Ginnbilder gewift nidt
bloff deforativ 3u werten ift, fondern als Ruf: ,bin, wo auf ew’gen Sigeln der

Tempel Gottes ftebt”. In Stolp (Marien, 1609) wird der Scalldeel gebildet von

einer in der Witte gedffneten Arditeftur, uber der ein Stern ftebt. — Der Baro¥
liebt den vergoldeten, von Lngeln erfillten Wolfenhimmel, die Strablenglorie, in
der Regel mit dem Auge und dem bhebraifdhen Yiamen Gottes”). Vereingelt ift der

Berg der VerFlarung dargeftellt mit Chriftus und den Siingern, mit Wofes und

£lias*®). — In Parchim: Gott bat Chriftus vorgeftellt 34 einem Gnadenftubl (Rs-
mer 3,25): die altteftamentlide Bundeslade mit den Salbfiguren der vier qrofien
Prophbeten (J60J). In Ballin (WMedlenburg)bildet oie aufgefdlagene Bibel den

') Roftod, Marien 1574; Wufterbaufen 1610; Gnojau (Weftpreuffen) 1685,
*) Ludau; Shweidnig; Roftod, Petri; Brandenburg, Pauli ; Frankfurta.d,O., Fransisfaner

KlofterFirhe; Koniasberg (Weumart); Prdfuls (Oftpreufien).
3) Ffinfterwalde.
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Saupt(hmud des Schalldekels. — Von ftarfer Gymboltraft ift die machtige Krone,
3u der fidy die Dolutenbigel 3ufammenfdliefer?).

BVevslkert witdder Schalldeel in erfter Linie von dem Seer der Engel: mufizierend2) ;
mit den Leidenswerkzeugen; mit den Sinnbildern des Vingften Gericdtes, Wage und

flammendem Schwert’). Sm Kolberger Dom hoden in den Eden des KRanzeldedels
finf €ngelputten mit den Warterwerkzeugen und darauf bezitglicen Snferiften;
3.23. 2. Hor. 4, 16: Darum werden wir nidt mide ... Engel mit dem Krew:

Das fcdwere Kreuzeshol;,
dran SVefus aufgeridt’

halt uns in Areuz und Viot

3u der Geduld verpflict’.

Gal. 5, 24: Welche Chrifto angebdren, die Ereuzigen thr Sleifh ... Engel
mit Sammer und Yael:

Der Hammer, der surd> Sande
und Sife trieb die Yiagel,
foll Sefum uns ins Ser3 3u

negeln fein der Sclegel.

Dariber allegorifcde Geftalten der criftliden Tugenden, aus deren Mitte fic die

Geftalt Warias mit dem Vefuskinde erhebt. Oder die Engel blafen die Pofaunen
sum Viingften Geridt, ther ihnen der Weltenridter. Kleine nadkte Geftalten bezeidbnen
die Auferftebenden. In Roftok Yiikolai (1755—58) halt ein Engel die Gefersestafeln,
einer den Rronenreif, einer ftoft in die Dofaune, einer breitet einladend die Arme
aus. Auf dem Scalldekel in Roftod Warien (1723) in den Bogennifcden plaftifcde
Darftellungen aus der Offenbarung Sohannis.

Die Engel werden erfest durd die allegorifcen Geftalten der Tugenden. Im Koniges-
berger Dom fteben feds am Rande, die fiebente in der Witte eines Eleinen Saulen-

tempeldens. Doder es erfceinen die Evangeliften und Apoftel; feltener die Trager der

altteftamentlicden Offenbarung (Breslau, Maria Magdalenen: Aoam, Senodk, Yloab,
Abrabam, BWfaakund Valob). Vereinzelt haben Luther und Melandtbhon (da3u
Serzog Barnim XI.) als Scnisfiguren einen Plas auf dem Scalldekel gefunden’).

Doll gerechtfertigt erfcheint es, wenn in der Aoniqsberger SGdlofFapelle, der

Kronungstirdhe, ein Lngel die Kéniqstrone halt —

3um Ausdru€ des: von Gottes

Gnaden —, zumal ein andrer Engel der Gefabr des fervilen Byzantinismus webrt
mit “ef. 58,1: Rufe getroft! Scone nicht! Line Profanierung aber bedeutet es,

wenn ber dem Scalldekel das in OGgemalte Sruftbild des Stifters mit Bruftharnifa

*) Dnfterburg 1618; Konigsberg, Uitrofadrter Kirche 1666; Stettin, JaFobi 1690; Croffen,
Warien J717 u, 6.

*) Greifswald, Marien 1587.

3) Snfterburg IIs.

*) §riedridswalse (Rr. Vraugard); jest in Stettin im @Wtertumsmufeum.
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und Puderperitée angebradt wird'); oder wenn das prunfvolle Wappen des

Patrons mit Degen und Sabnen das Sauptitud des Shmues ausmadt?). Und

eine feltfame Derirrung des Renaiffancegefhmaces ftellen die nadten Srauen-

geftalten auf dem Scalldedel in Waltersdorf (Oftpreufien) dar.
:

Als das Ganze Eronende Geftalten werden gewablet:

Chriftus mit Weltkugel und Kreuz, mit Weltfugel und einer Leiter*),
Der Gelreuszigte*).
Der BA%uferftandene).
Der Weltenriddter ®).

Das Lamm Gottes’).
Der Pelifan, der feine Vungen mit feinem Serzblut nabrt >),
Der aus den Slammen auffteigende Phodnip).
Lin gefligelter Engel?),
Die Drachentdter: Lrzengel Wideael!}) und Gankt Georg),

Wofes'); in Solzendorf (Wedlenburg) finend mit den Geferestafeln.

Bekrénungen allgemein allegorifdhen Charafters:

Fine Kugel, aus der eine goldene Slamme als Gymbol
des Seiligen Geift-Seuers fclagt™).

in brennendes Ser3z}).
Kin Bienenforb"),

Lediglid deforativ:

Der Pinienapfel in Oftrofollen (Oftpreufen).

An der Unterfeite des Scalldekels wird mit Vorliebe die auf das Saupt des Predigers

niederfchwebende Taube des Seiligen Geiftes angebradht; vereinzelt ein Gemadlde der

Ausgiefung des Seiligen Geiftes’”). In Sdhonborn (Ar. Luau) der hebrdifce
Gottesname inmitten von Wolfen und Strablen,.

Die Rudwand

swifthhen Kanzelforpus und Scalldetel wird Finftlerifdy geftaltet durd) ornamentale

Sillung, durch eine Infcbrifttafel oder durdy bildlide Darftellungen : der Gekreuzigte18),
der Lecce Gomo), der gute Dirte).

1) Vietnig (Ar. Konigsberg, Vreumarf), *) RofofoFangel in Bitten, OL, 3) Thorn,
Warientirde 1616 (feit 1724 Fath.) ; Bladiau (Oftpreufen). 4) Grof Bisdorf (Kr. Grimmen).
5) Ronigsberg i. Pr., Weu- und Ultrofgarter Kirche; Breslau, Maria Mandalena; Branden:

burg, Gotthard; Rathenow; Wittftod u.d. °) Parchim, Warien. 7) Roftod, Marien 1723;
Friedersdorf (Kr, Lebus). *) Oftpreufen: Infterburg, UAngerburg, Wiblbaufen. — Wufter-
baufen, falfenbagen (Ar. Lebus). Gnojau (Weftpreufen) u. 6. %) Rénigsberg, Dom.
0) Breslau, Llifabeth. 4) Wismar, Georgen 1608; Tilfit 1677. 12) Dardhim (Medlenbura,
1580). ) Willenberg (Oftpreufen), ™) Breslau, Waria Magdalena. %) Riemberg

(Sclefien), 1%)Profuls (Oftpreufen). 1”)Brandenburg, Dom [460], 18) KRolbera, Dom.
9) Konigsberg i. Pr., Vreurofaarter Rirdhe. — Preuf. Golland (Oftpreufien). °) Gnojau
(Weftpreufen).
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Infajriften

Im Zufammenbange fet eine Blistenlefe von Wnfchriften geqeben, die an den

verfchiedenften Stellen angebradt find und die, ebenfo wie viele Bilder, als Geelforge
am Prediger und an den Sdrern 34 verfteben find. An der Tur: , dh bin die Tir}).”
Auf der Treppenwange: , Id lege mein Wort in deinen Wund" (Sef. LI, 16) 2) und

yh bin der Weg" (Sob. I4, 6)%). —

, Wir find Botfbafter an Chrifti Start.” —

yviebmet das Wort an mit Ganftmut.” sabe acdht auf did felbft!’*) — An der

Unterfeite des SGchalldedels: ,Ob fie boren oder nicht, fo baft du deine Geele er-

rettet.°) — Gebr oft an der Ridwand, am Schalldedel: , Schone nicht! Lrhebe
deine Stimme wie eine Pofaune!” (Sef. 58, 1) — ,Das Wort, das aus meinem

Wiunde gebt, foll nidt wieder leer 34 mir Fommen” (Bef. 55, I1)7). — Der Evangelift
ai der Dorderfeite der Kanjzel im Holberger Dom lddt die Gemeinde ein mit auf-

gefcdlagenen Stelle Pfalm 34, [2 (gereimt):

,Sommet her, Binder, babt ibr Luft 3u hdren.
Sd will eud> die Surdt des Serren lebren.”

Die Kanzel in Such bei Serlin befcrankt fich auf ein 2 und O (Offenbarung Vob.I1, 8).

4, Der Ranzelaltar
Yiad dem Grade der Verbindung, die Wltar und Kanzel miteinander eingeben,

laffen fid> im wefentlicden drei Phafen unterfcdeiden.
Die erfte Phafe zeigt beide Ste zentral, aber unverbunden angeordnet. Lediglid

der optifche Lindrud sieht fie zur Linbeit zufammen. Ks ift oben beridtet worden,
wie man J6I6 in der Seiligen-Hreuz-Hirdhe 3u Rofto€ die Kanzel in die Wittelacfe
tidte und itber dem Lettneraltar anbradte. In Widllenbe, gleicfalls Welenburg,
1623, ftebt die Kanzel unverbunden binter dem gemauerten Altartifch fo, af der Altar

umfcdritten werden Fann. Diefe Sorm wird im Bereid des reformierten Bekenntnifjes
die allein berrfchende. Der Charakter des Altars als Tifd bleibt unangetaftet. Der

Geiftlidhe Fann binter dem Altare ftehend die Liturgie balten. Die reformierten byw.
die Gimultan-Hirdhen Serlins und Potsdaims folgen diefem Braud. Aber auch zabl-
reiche Hirdhen der Proving Brandenburg halten diefes Urfprungsftadium fefts).

') Kolberg, Dom; Petershagen (Kr. Lebus).
") Petersbagen.
3) Sauer, Fricdensfirde.
4) Wulfow bei frankfurt a. $. Oo.

°) Sdhonborn (Kr. Ludau).
°) Ronigsherg, Schloffirhe; Sauer Friesenskirdhe; Weuftadst (MWedlenburg).
*) Breslau, Maria Wagdalena, in vier Sprachen.
8) Battin, Blumenbagen (Kr. Prenslau), Grof-Sypiegelberg (Kr. Prenslau), Bartidendsorf,

Baumgarten, KRantow, Kerslin, KRraag, Vielig (Kr. Ruppin), Trebus (Kr. Lebus), Leich-
bols (Kr, Weftfternberg), Fregdorf, Grof Saslow (Oftprignig). In Fregsorf MWofesals Tracer.
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Zur erften unmittelbaren Berisbrung Fommt es in der Weife, daf die Rangel mit

einem Suf byw. mittels einer Honfole auf die Wtarplatte aufgefest wird).
Die dritte Dhafe, der die Sauptmaffe der Denfmaler angebdoren, verfdmilzt Altar

und Kanzel 3u einem einbeitliden Ganzen: Die BRanzel wird ein integrierender Be-

ftandteil des WAltarauffanes (Retabelfanzel). Das gefciebt febr oft und zwar in allen

Sabrbunderten rein dufserlid fo, daff man in einen bereits vorbandenen Altar-

auffats die Rangel einfent. Uftbetifche Rificdten werden dabei nist genommen.

Wan fcheut vor Feiner Gewaltfamfeit 3uric.

Wieklenburg. In Lidelberg wird [668 aus dem TCriptydhon das Wittelteil

berausqebroden und in die Offnung die Kanzel gefest (das lo. Nabrbundert hat die

Ranzel wieder berausqenommen und feitlich geftellt). In Ganzfow wird die Rangel

in den Renaiffancealtar von 14626 eingefest. In Carwitg wird 1714 der Ranzelaltar

unter Derwendung eines fpdtmittelalterliden Sligelaltars aufgebaut.

Brandenburg. In Langnow (Oftprignig) ift der Wittelfcrein des gotifcden

Sligelaltars durd) die Kanzel erfegt worden. In Wilow (Weftprigniz) bat

man aus dem gotifcden Sligelaltar das Wittelftiid, eine Warienfigur, beraus-

qenommen und durch die Tirdffnung fiir die Bangzel erfest. Die bheraus-

genommene Sigur ift vorn an der Kanzel angebradht worden, In der

Sabinenkirhe von Prenglau ift die Hanzel in die hodragende dreigefchoffige
Renaiffance-Altarwand eingefent. Lbenfo in der Setlig-Geift-Hapelle in Prenglau.
In Sobenwalde (Kr. Lebus) ift die Kanzel in den aus dem Anfang des 17. Vabr-

bunderts ftammenden Altarauffan eingebaut. Whnlich in Geelitbbe (Kr. Prenzlau)
und Walsleben (Ar. Ruppin).

pommern. In Sudow (Kr. Gagig) ift die Banzel in der Barodseit mit einem

mittelalterliden WAltarfcrein 3ufammengefisgt worden.

Oftpreufpifhe Veifpiele: Kallningten, Karfeln, Valleten, Sfhoaggen, Sentbeim,

Scdareyfen, Profuls.
3u reiner Auspragung Fommt die Retabelfanzel erft, wenn War und Kanzel in

einem Gufs entfteben und der Linbeits- und VDerfcdhmelzungswilledes baroden Welt-

defitbls fid) ungebindert verfiromen darf. Die Hanzel€ufe, bald mebr oder weniger

ausladend; bald obne Schalldeel, bald mit Schalldedel, der oft lediglid eine Dor-

tragung des Arcitrave darftellt; bald unmittelbar auf der WAltarplatte auffinend,
bald béber fcwebend; in der Regel von Saulen oder Pilaftern eingefaft, ift das

Serszftirk des Altarauffanes geworden, fir defjen Geftaltung im tbrigen die im Kapitel
Altar’ gemadten Ausfithrungen ibre Geltung bebalten. Der Wltartife, zum

blofien Podeft des Altarauffanes entwertet, erfabrt durd die Linbeziebung der Kanzel
in den WAuffas eine abermelige Beeintradtigung.Der Rlaffizismus entkleidet lediq-
lid) den Ranzelaltar des baroden Uberfcwanges und bebadlt nur das Geriift von ein

paar fentrechten und wageredten Linien zur; bis der KRanzelaltar um die Witte

1) Medlenburgifdhe Beifpiele, die famtlicd sem 17. Sabrbundert angebdsren: Loin, Tramm,

Vreuenfirden, Jislow, Brandenburgifdhe VBeifpiele: Grabow (Oftprignig), Biefenbrow (Kr.

Unoermundse).
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des IO, Vabrbunderts ein unrithmlides Ende findet. Lin Beifpiel aus der SEnd3eit,
das die Form webrt, ift Wormoditt in Oftpreufien (186J).

Kine fpesififche Sorm der Gpatzeit ift die EmporenFangzel, die nur mdglid wer,
wenn die Lmpore aud binter dem Altar herumgefithrt wurde, oder wenn, wie in

Lisbtheen (Wiedklenburg), an der Altarwand ein emporenartiger Finbau erfolgte.
Dertreter der einfadften Form find Sobensierig (Wieklenburg, 1806) — bier ift die

Kanzel lediglid ein Pult, d48 aus dem Emporenringe beraustritt — und Libtheen
(1820), wo das Kanzelpult auf gefhwungenen Konfolen baltonartig vortragt. Die
Berliner Bethlebemstirche (1737) und Giersdorf (Sdlefien, 1797) betonen die

Lmporenfanzel durd> einen Schalldedel, Giersdorf mit Vorbang; Reihenbad
(Sdlefien, 1798) durd einen Aufbau mit balbrunder Wifce.

Das die Fable Ranzeltisr, an deren Stelle oft ein Vorbang den AbfadhluFbildet,
den verlorenen mealerifcen oder plaftifhen Gdhmu des Altarauffanes nict erfegen

- Fann, ift aud damals empfunden worden. Man bat darum oft verfudt, den Derluft
durd) Finftlerifche WAusgeftaltung der Ranzeltir wettzumadhen. Man malte eine

Areuzigung darauf oder beftete ein gefcnintes Krugzifir oaran4). Die Kangeltir
von Sternbagen (Hr. Prenzlau, 1729) in reichem Barog zeigt auf der Kanzeltitr
das von Wolfen umgebene Auge Gottes im Dreiek, Strablen ausfendend.

Der Zugang zur Hanzel erfolgt in der Regel ourd eine von ri€warts angeleqte
Treppe, oft unmittelbar aus der Gafriftei beraus. Lin wirkungsvolles Wotiv gewinnt
man durd) Anbringung von Aufgangen auf beiden Seiten (Abnlic der altchriftliden
Anordnung des gradus ascensionis 1nd descensionis2),

Der Hangelaltar ftarb nidt blof eines naturliden Todes an Entkraftung. Kr fiel
aud gewaltfamen Lingriffen 3um Opfer. Die Kanzel, die einft ris&fichtslos in die

alten WAltarfcreine eingebrodhen wer, wird nun als laftiger Findvingling aus

3ablreidhen WAltaren wieder entfernt. Die entftehende OGffnungwird in der Regel
durd ein Wltarbild gefcdloffen. Das gefciebt nidt erft im lo. Nabrbundert unter

dem KinflufR romantifcder Zeitftromungen, fondern bereits in den fiebsiger und

adtziger Sabren des J8. Nabrbunderts in den medlenburgifden Kirden
Dobberfen, Yieverin, Rofenow, Ribnit.

5, Der Loufftein
Die Renaiffance bildet ihren Taufftein als einen reid) und Flar geqliederten viel-

gefhoffigen Aufbau, aus Gandftein oder aus Solz, in der Regel polygonal, vier-,
fechs- oder actedig. Sarbige Behandlung bebt das Ganze. Selten find metallene

') 3. B. Veelig, Rlauswalde, Laubow (Kr. Weftfternberg), RiegneuendorfF (Kr. Ludau).
In Weiffagt (Rr. Ludau) ein Bruftbils Chrifti.

*) 3. B. Biefenbrow; in reiher Barodausfiilbrung: Dobbersin (Kr. Ungermunde); Berae
(Wefthavelland, 1744); Pufcsorf (Litauen); aus sem 20. Sabrbundert: Sreslau, Konigin-
Luife Gesadtnis,
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Tauffeffel'). Der Deel, eine ein- oder mebrgefcoffige Arditettur, fieht in enger Ver-

weandtfbaft 34 dem Schalldedkel der Hanzel. Sn das Gaulentabernakel ftellt man mit

Dorliebe eine Taufe Chrifti binein. Aud die thernommenen romanifden oder gotifcen
Taufeffel werden mit hoben Auffagen gefront, Lin hervorragender Reprafentant
der Renaiffance ift die farbenfrobe Gandfteintaufe in der Breslauer Wagdalenentirde
(7oer Sabre des J[6. Vabrbunderts; von

Sricdrid Groff, dem LErbauer der Hanzel
in derfelben Kirche). Der Suff beftebt aus

act fid umfdlingenden Putten. Der Tauf-

bebdlter mit fcdragen Sladen, auf denen

gwifhen Slachornamenten Darftellungen
aus der beiligen Gefchidte ale Reliefs

angebradt find. Der bolgerne Dekel drei-

gefcdoffig mit 3ablreihen Sigirdhen. —

Reid das einfcliefende Gitterwerf. Wn

den vier Eden jedes Seldes flac ge-

fhmiedete Hopfe mit Blasinftrumenten.
Adler und Lowen bilden die Bekronung.

Die zweite Salfte des 17. Vabrbunderts
leitet ber 34 den typifcden Barokformen:

Reld oder Becher’), Dafe*), Handelaber 4).
Der Deel ift in der Regel fcwebend an-

gebract. Dereinzelt auf dem Deel ein

Lefepult, von einem Putto gebalten’).
In Brefe (Weftprignin, 18. Vabrbundert)

ergan3zen fic Taufftein und Deel zur

Fiform. Die monumentalfte Caufe ftebt
in Stralfund (Vifolai, J7lo—32). Dier

Roloffalftatuen: Glaube, soffnung, Liebe

und Geduld tragen einen Baldacdhin, auf

dem Sobannes der Taufer ftebt. Inmitten

der Seiten fiten die lebensgrofien Geftalten
der vier Lvangeliften. Don dem Forin-

thifchen Gebalf bangen vergoldete Kranze

179, Breslau, Magdalenentircde, Taufftein
mit Dedelauffan

tief berab. Daran aud die Wappen des Stifters und feiner Lbefrau, ebenfo ibre in
GI gemalten Bruftbiloer. Der fchwebende Deel tragt unten eine Taube. Reid

1) Berlin, Vifolai, Jinnguf, 1563; Plau Wedlenburg), Bronse, 1570; Grofperkau (Ker,
Scdhlodhau) 1596,

2) Serrnlauerfin (Scleften) um 1660, Roggow (Kr. Regenwaldse) 14696,
%) Criewen (Kr. UAngerminde) Unfang des 18. Nabrbunderts,
4) Savelberg, PfarrFirde 1723, Biberteid (Weftiternberg),
5) Waltersdorf.
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ausgebildete fchmiedeeiferne Gitter umfdliefen das Ganjze. Die HRoften werden

mit 3000 Talern angegeben.
Im Hlaffizismus berrfdt der eiferne Taufftander vor. Der Taufbebdlter felbft

wandelt fid zur fladhen Scale oder 3um flachen Pofal. Er wird getragen von einer

Salufter!), von mageren Voluten?), von einer Fannelierten Géaulentrommel?),
von einem antififierenden Dreifufs’).

Sa Aus der Wafje der DenEmaler beben fic als

sufammengebdsrige Gruppe diejenigen beraus,
die — in Analogie 3um Ranzeltrager — das

Motiv des figuralen Tauffchalentragers ver-

arbeiten. Der Taufbebdlter nimmt dabei die

Sorm einer fladhen Scale oder Wufcel an. Die

letste Form wird bei den fcwebenden Engeln die

Regel. MWe Crager fungieren:

Wofes mit Stab und Geferestafeln, die Scale
auf feinem Saupte tragend®).

Vier ftebende Propbeten ®).

Secs Apoftelgeftalten ”).

‘Sohannes der Taufer, lebensgqroffe Statue, die

Scale vor fid haltend).
Sobannes, Chriftus taufend, Gruppe auf um-

geftiir3tem WAlanthusFapital, die Scale itber

ibren Sduptern®),
Line hokende mannlice Geftalt!).
Drei bzw. vier wappenbaltende Zowen!).

Die beliebteften Trager werden die Engel.
Gewiff nicht blof aus deforativen Grimden,

Jondern aus den nod durdgefiblten religisfen
Peziebungen 3wifhen Kind und Engel. Der

Lugel ift iberwiegend ftehend oder leife fdrei-
180. Shwoitid b. Breslau, tend dargeftellt, die Gchale vor fic in den Gan-

Taufengel den haltend'?). Auf dem Saupt byw. mit ber

dem Saupte erhobenen Sanden die Gdale tra-

gend in Logau (Hr. Croffen), Gdhmagorei (Wefthavelland). Knieend der Lngel in

Midhelau (Kr. Srieq). — Gruppen von drei byw. vier Engeln begeqnen mebrmals!).

') Malchin (Wiedlenburg), 2) Waren (Wedlenbura). 3) Rabnsdorf (Kr. Ludau).
‘) Srunn, Garz (Kr. Ruppin). °) Rublow (Medlenburg-Strelig). °%)Wooften (Medlen-
burg). ‘) Caymen (Oftpreufen). §*)Gonnewalde (Kr. Ludau). °°) Scaprode (Rigen),
) Botthersdorf (Oftpreufen). ) Klewyke, Widdlid (Weftprignin). 12) Militih, Shwoitih
(Scleften); Luffow (Kr. Greifswald); Gadnellewalde (Oftpreufen) u.a. 1) Arnau (Oft-
preuften); Biitow (Kr. Keslin), Bergkirdhe; Kreusburg (Oftpreufen).
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Oftpreufien bewabrt nod eine Retbe von ftebenden, das Sandtud baltenden

¥ngeln').
Mit dem [8. Sabrbundert ziebt eine unabfebbare Wolfe von fchwebenden Tauf-

engeln berauf. Offenbar haben eine ganze Rethe von Urfaden zufammengewirtt,
um den ftebenden bzw, Enieenden Taufengel in den Gdhwebezuftand tberzufibren.
Linmal rein dufserlich die Raumnot. Der Caufftein ftand bei dem befcrantten Altar-

I8l. Snfterburg (Oftpreufen), Lvangelifhe Pfarrkirde, Lingang zur Tauffapelle

raum im Wege. In Schonhagen (Ofiprignig, Br. Ayris) bat man aus diefem Grunde
den ftebenden Taufengel an die Sriftung des Geftithls angelebnt. Ferner war ja mit

der Dorftellung der Engel das Sliegen von felbjt gegeben. Ks bedurfte nur einer auf
das Tranfitorifche, Gleitende, Schwebende eingeftellten Kunft, wie es der Baro€ wear,
um die Dorftellung des fliegenden Engels 3u aftualifieren. Als Attribute werden dem

Lngel beigegeben der Palmenzweig, der Lorbeertranz, die Krone, das Sprudhband.
In Deutfh-Offig (Oberlaufig) tuber dem Haupt eine ftrablende Gonne. Offenbar
eine Ausnabme bildet das fchwebende Taufengelpaar in Grofburg i: Sal. (17 Io). Die

1) Rsnigsbers i. Dr., Veeurofgarter Kirche 1666,
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Aufbangeftelle an der Deke wird ausgezeichnet durch eine grofe Gonne und das von

“ngeln umfdhwebte Auge Gottes!); durd einen Kranz von Engeln, die auf den

Taufling berabbliden’).

Infolge der Ablofung des baroden durdy das Elaffiziftifce Stilempfinden Febrt
man gegen “nde des J8. Sabrbunderts 3um ftebenden Taufengel jurid. As

Vertreter des Hlaffizismus feien genannt Alrdrewi (Yieumarf, Hr. Konigsberg,
1834), wo vier Engel die Scale tragen; Brunn und Garz (Kr. Ruppin, 1837),

wo die Sdale auf den Sligeln der Engel rub.
Die fakrale Wiirde des Tauffteines wird da-

durd gefteigert, daff er durch Hokberne Sdran-
Een oder eiferne Gitter von dem Gefamtraum

abgefondert wird. Tn Roftod, Vafobi (156]),
dient ein Gebdaufe aus Meffinaftaben diefem
Zwek. Abnlidy Danzig, Warien (1554—57),

adhtediges Weffinggitter. Oftpreufien, das

bereits in der Ordenszeit die Sitte gepflegt hatte,

TaufFapellen zur Geite des WAltars anzuordnen,

ift befonders reid) an gerdumigen, nad oben

offenen TaufFammern, die freilich in der Gegen-
wart 3um Teil verfhwunden find, 3um Teil als

Gakrifteien benugt werden. Aus der Fille des

Dorbandenen feien die folgenden nambafte-
ften Beifpiele aufgefitbrt: Konigsberg, Dom

(1596). Die Tauffapelle ourd eine Pergola
von jonifierenden Gdaulen von dem Rirden-

fhiff abgefchloffen; auf dem Gebdle Chriftus
mit einem Hinde, beiderfeits davon eine Wutter

mit einem Hindlein auf dem Arm. 3wei Lvan-

geliften flanfieren die Gruppe. Die Tir aus

$82. Svansenbuce (acdey Sdyniedecifen.Daran als Wappenbalterein
Daulsfirde, Taufftein Wann und eine Srau, deren Horper in Sifd-

fhwanzen endigen. Die Hopfe Portréts.

WInfterburg (1638) mit 24 bervorragenden Sadnigfiguren. Die Ahnen der Apoftel-

fiquren find die Peter Difcherfchen WApoftelam Gebaldusgrabe in Yiurnberg.
Sn Tilfit (Witte des 17. Nabrbunderts) und Ppillfallen wedfeln Gadulen und

Sermenpilafter. Die Lingangstiren tragen den Doppeladler des Seiligen Romifdhen

Reiches Deutfher Viation.

Wobrungen (1690); Adsnigsherg, Altrofigdarter Hirde (1692).
Der bildnerifhe ShmuE am Taufftein byw. an den Gcranken ift teils der

allgemeine, der aud an War, Kanzel ufw. vorFommt, zum Teil aber ftebt er in

1) Ffeldbow (Kr. Ungermiinde).
*) Riemberg (Sclefien, Br. Woblau).
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unmittelbarer oder finnbildlider Beziehung 3um Vorgang der Taufe. An Geftalten
werden angebradt Propheten, Apoftel, Lvangeliften, am haufiaften Vobannes der

Taufer. Vereinzelt Wiofes, in Breslau (Wagdalenenfircdhe) Wofes und erodes.

Wlegorifche Geftalten der Tugenden. Als Abfdhluf — wenn nicht die Geftalt Chrifti
oder des Taufers — der Pelifan, die Taube.

Szenen aus dem Alten Teftament: Adam und Cva; Sintflut; Arde Yloabs;
Segen Vafobs; Auffindung des ausgeferten Wofestnaben ; 3ug durd das Rote Weer;
die Reinigung des Yiaeman im Sordan.

S3zenen aus dem Yieven Teftament: HRindbeitsgefdhidte, Derfindigung, Geburt,
Darftellung im Tempel, Anbetung der drei Acnige. — TCaufe Chrifti; Chriftus als

Rinderfreund!); Chriftus und die Gamariterin am Wafobbrunnen; Taufe des Kam-

merers aus Wobrenland; der Wuferftandene b3w. der Erhdsbhte mit der Weltkugel.
%WmTaufftein in Droffen (Weftiternberg) Anfang des 17. Vabrbunderts, Gandftein,
Reliefs 3u Sobannes 3, Petrus J, Romer 6, Apoftelgefcidte 8, Lukas 3, Markus I<,
Wiatth. 6.

Im Laufe des 18. Vabrbunderts verfinft — parallel der Entwidlung der Altar-

und KRanzelfunft — auch diefe Welt finnbildliden Reichtums. Es bleibt nur eine

geftalt- und gebaltlofe DeForation nad,

6. Der Heichtftubl
In welchem Grade die ber den proteftantifdhen Beidtftubl berrfdenden Vor-

ftellungen 3u Forrigieren find, dafir fet bier nur ein Beifpiel angefishrt, Cornelius

Gurlitt, der in feinem Sandbud Hirdhen (1906) fcreibt: Der bei den Pietiften und

Miethodiften berbeigefisbrte plonlide Durdhbrud der Gnade Gottes, fogenannter
Buftampf, fheint zur Serftellung eines befonderen Beictftubles gefihrt 34 haben,”
Die Wabrbeit ift, af der Pietismus ein leidenfcaftlicdher Befampfer des Peidhtftubles
gewefen ift, daf der evangelifche Beidtitubl fo alt ift wie die evangelifthe Rirde.
“x ift 3u verfieben ale Sdhopfung der lutherifdhen Sorm der Veidte in ihrem Unter-

fcdied von der Obrenbeidhte. Die Privat- oder Linzelbeichte vor dem Lmpfang des

beiligen Abendmables war Firdlidhe Pflict. Diefe Firchlidhe Pflict ift im Laut oes

18., allgemein erft im Jo. Sabrbundert, den modernen deitftrémungen34m Opfer
gefallens und durd> die gemeinfame ,,allgemeine” Beichte erfest worden. — Sinsig
Sdlefien ift von Alfred sobel auf den beutigen Beftand an proteftantifchen Beict-
ftirblen grimdlid unterfudt worden. Sobel weift allein in Sclefien ber 70 prote-
fiantifche Seichtftithle nad; darunter befindet fic ein erft im Sabre 1342 geftifteter.
In den Stadtkirdhen entfprad die Zabl der Beidhtftible in oer Regel der Zab! der
amtierenden Geiftliden. In Breslau befigen nod heute die Llifabeth- und die

Magdalenentirche je fiinf Seidtftiible aus evangelifcher Zeit.

1) Aus sem 16. Jabrbundert: Greiffenberg (Kr. Wngermiunse); Brieg (Salefien),VriFolat;
SdHonau (Kr. Glogau)., Uus sem J7, Jabrbundert: Konigsberg, Vieurofiadrter Rirde,
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Viormal ift die MWufftellungdes Seidtftubles im AWltarraum. In feiner ausgebildeten
Jorm wurde er haufig mit dem Aufgang zur Kanzel organifd verbunden und diente

als Predigerftubl. Er fand aber aud gelegentlidh feinen Plag in der Gakriftei. in

Riemberg, Seidewilren und anderen Orten Sclefiens bat man aus diefem Grunde

auf die Gakvifteitir grof
den reuigen Petrus gemalt.

Die Geftaltung des Veidht-
ftubles bat eine reiche Ent-

widlung durdhgemadt. Der-

hdltnismafig einfad ift die
te

i VO a , ,
x

Se ame Jorm eines Stubles mit bo-UT Oty eye}
£ rh
yee ae

ber Ridenlebne und feit-
licen Armftinen (das Beid-
tebdoren 30g fich oft ftunden-

lang bin), davor oder rings
umlaufend eine Aniebank.

Der nacfte SGecbritt ift die

Anbringung eines von der

Ridlebne  vorFragenden
Paldacdhing, der oft von Vor-

derftiinen getragen wird.

An die Stelle diefer Dor-

derftitnen tritt bei reichberer

Ausfibrung figirlide Pla-
ftif. Sier fint der Geiftlice
wie in einem offenen Ge-

baufe. Um unerwinfdte
Storungen fernzubalten),
wird diefes offene Gebdaufe
durd> Schiebeqitter oder

183. Roftod, Wifolaifirde, WioltFeftubl Glasfenfter gefhloffen. Da-

mit wer im LZeaufe des

�. Nabrbunderts eine vollendete Sorm gefunden, die nun nur nod réumlid fic

auswuds — in Analogie 3u den Serrfcdhaftslogen und Tauffammern —

3u regel-

rechten Beictftuben oder -fammern. Das Fimftlerifc retdhfte Beifpiel diefer Art

diirfte der WroltkefchheBeictftubl in der Roftoder Viikolaifirde fein, aus sols, be-

malt und vergoldet, 1741. Auf dem Gefims drei Engel mit Bibelfpriihen, obenauf

die Geftalt der Soffnung mit Anker und Vogel, binter ibr eine ftrablende Gonnen-

fcheibe. Uber der Tir ein Schild mit Zukas 15, 18. Auf der Ti ein Relief: die Sungfrau
auf Wolken ftebend, in denen der Salbmond fichtbar ift, fie fest den rechten Sufi auf

1) Sturm (in feiner Schrift von 1718, SG. 27) meint freilid, ,daf bei den Lutberanern felten
etwas gebeidtet, viel weniger Sarauf geantwortet wird, das nidt jedermann bdren Siurfte’.



Der Beidtitubl 209

den Kopf einer SGcdlange; darunter eine Darftellung des Gindenfalles. — Der Beidr-
grofcden, gegen den die Oppofition des 18. Sabrbunderts einen ihrer Sauptangriffe
tidbtete, 30g den Linbau von Geldfafthen nach fic. Ks feblte aud nidt an Dor-

ridtungen 3um sablen der Beichtenden. Der Baro’ lief es fic nicht nebmen, auc
an den Beictftiblen, ungeachtet ibrer ernften Beftimmung, feinen deforativen IUber-

fhwang auszulaffen. Wir befinen aus diefer Zeit wabre Prunkftiie. — Wit der

arciteftonifdhen und deForativen Aus-

geftaltung bielt die WAusbildung der

Symbolif gleichen Sebritt.
Der Beidhtitubl in Grof-Serzoqs-

welde (Ar. Rofenberg, Weftpreufen,
3weite Sdlfte des 17. Sabrbunderts) ift
an den Sillungen wie an der Deke be-

malt mit lauter altteftamentlicden Dor-

wurfen: Bildern der Propheten Amos,

Sofea, Sefaias. Soel; Vafobs Traum

mit der Simmelsleiter, Simfon u. 4.

In Brandenburg (Oftpreufen) — um

[670 — ift an der Ritkwand des VSeidt-

ftubles der Geiftliche dargeftellt, wie er

finend die Seichte abnimmt und zum

Seichen der Derfchwiegenbeit zwei Sin-

ger an den Wiund leqt. Dor ibm Fniet

der Beichtling mit gefalteten Sanden.
Die Sviedensfirhe in Vauer (Sdle-

fien) befint drei Beictitinble von 1683

und einen vierten von J708. I. Stubl.
An der Vorderfeite Asniq David, der

zum

«=

Simmel) =emporblidt und mit

Seufzen befennt: peccavi, Sm Innern

das Wort (lateinifd und deutfd) : Get du 184, Gorlig, Petersfirdhe, Beidttubl
dein Derflager, fo wird Gott dein Ver-

fdhoner. 2. Stubl, Linem auf den Knieen liegenden Ginder reidt der Seiland eine

Tafel mit den Worten: Dir find deine Gimden vergeben, 3. Stubl. An der Vorderfeite
die grofie Suinderin (Lukas 7), die 3u den Sifen Vefu liegt und diefe EUFt. Sm Sinern

ftebt gefchrieben: Gott hungert gleidy nad der Derbrecher ibren Seufzen und durftet
nad) der Siinder Tranen, +. Stubl. An der Vorderfeite der reuige Petrus; im Sunern:
Jn den bitteren Tranen der Bufe findet man die Siufigkeit eines quten Gewiffens.

3wei Beichttible in Meffersdorf (Sclefien, 1693) gebdren dem Typus der ge-
Jdloffenen Beidtftisble an. An der Cir des einen ftebt die Sigur des Petrus, daritber

Matth. 16, 19. Bet dem andern ftebt zur Linten des Tirfenfters Wofes, Vertreter
der offenen Form find zwet grofartige Gorliner Werke von 1404, denen fic ein drittes

14 Proteftantifcer Rirdhenbau

5
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von J7I7 3ugefellt. Der Stubl redhts vom Altar zeiqt als Dorderftipe des Baldacdhins
den 3dllner, wie er an feine Bruft felagt, und den verlorenen Gobn. Uber dem Fin-

gang eine goldene Krone mit grimen Jweigen und “Engel mit den Sdhluffeln und

einem Palmen3zweig. Der Stubl auf der andern Seite des Altares zeiqt ale Lingangs-
figuren den Aonig David (3u feinen Siffen Sarfe, Jepter und Krone) und den Honig
Wianaffe, der an eine jent nicht mebr vorbandene Kugel angefcdloffen ift. Beide

Aonige tragen Wnfcrifttafeln mit der Bitte um Vergebung.
Zwei Beidtftible in Marienwerder aus dem Anfang des 18. Vabrbunderts find

mit Lefepult, feitlidhen Tihren und gefhweiften Baldachinen verfeben, die von vier

Siguren getragen werden. Auf dem Baldachin des einen Stubles die Geftalt des

guten Sirten, auf dem des andern Chriftus als Sdhmerzensmann. Die Sillungen
tragen Reliefs: Chriftus in Gethfemane, die bufifertige Sunderin, Pharifder und

3dllner, die RiskEebr des verlorenen Gobnes, die Bufe des Honiqs David, die Ver-

leuqnung des Petrus, den verlorenen Grofden, das blutfliffige Weib.

7. Der Orgelprofpeft
Die grofe Bedeutung, dsie KirhenmufiE und Gemeindegefang im evangelifden

Gottesdienft gewannen, bat ibren monumentalen Yiiederfcdlag gefunden in der

“Entwidlung des Orgelbaues. Tm Elaffifchen Seitalter der proteftantifhen Rirdhen-

men
185, Stolp (Dommern), Warienfirdhe

mufif, Ausgang des J7. und im Laufe des 18. Vabrbunderts, thront die Orgel wie

eine Konigin des Raumes ther den, vielfad> doppelten, Lmporen, die mit dem

Profpeft 34 unlosbarer Linbeit verfdmolzen werden. Die deForative Geftaltung
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186, Roftod, Warienfirde

der Orgelwand ftellt eines der glanzvollften Hapitel baroder Snnendekoration dar.

ine via triumphalis bilden die folgenden Gipfelleiftungen:
Pardhim (Wedlenburg), pracdtvollftes Beifpiel der Renaiffance. Orgelempore um

1600, Doppelprofpeft Ende des 17. Vabrbunderts, —

Doppelprofpefte auc in Grof-
eichfen und Wibleneidfen. ,

Briftow (Meklenburg) Idol. An der Briftung die Geftalten der Grammatica,
Dialectica, Rhetorica, Musica, Arithmetica, Astronomia, Geometria.

Wismar: Georgen (J6I4); VTifolat (J617—Jo).
Ludau (Brandenburg) 1677.

Bafedow (Wieklenburqg) 1680.

14*
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187, Gorlig, Peterskirde

Stettin, Vakobi (1695—99): Die Orgel, die Carl Loewe 43 Nabre gefpielt. Fine
Fleine Warmortafel bededt hod oben in dem fidliden Pfeiler neben der Orgel die

Stelle, wo das Ser; des grofen Balladentomponiften nad feinem Wunfce beigeferst
worden ift.

Danzig, Marien (Anfang des 17. Vabrbunderts).
Stadt Brandenburg: Dom (1723—25) ; Katharinen (1725—31) ; Gotthardt (1736).
Roftok, Warten (1749—5]). Hine der grofartigften Scddpfungen des Baro:

und Rofofoftiles itberbaupt.
Sclefien: Gorlig, Peterstirche (um 1700); Landesbut (1724); Sirfeberg (1724

bis 1729) ; Srieg (1730); Breslau, £lifabeth (1750—SIJ) mit den grofen Standbildern
des WAaron und der Wirjam.
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188. Sirfbbera (Sadlefien), GnadsenFfirde

Das seitalter des Hanzelalters verlegt die Orgel gern wber den Ranzelaltar. Die

Altarwand wird auf diefe Weife iberladen, die Weftwand entleert. Dod ift der Drei-

Elang von Altar, Rangel und Orgel im Angeficht der Gemeinde nicht von ferne fo
allgemein giltig geworden wie der Hanzelaltar. Die gefcilderte triumphale nt-

widlung der Orgel ware an diefer Stelle tberbaupt nicht moglicdhgewefen! Bemerkens-

wert die Ldfung in der 1718 eingeweihten Hirhe von Sintenftein (Weftpreufien,
Rr. Rofenberg) : 3u beiden Geiten des Hanzelaltars find fymmetrifd zwei Orgelprofpette
angeordnet, von denen jedod nur der eine ein Orgelwerk befirt.

Im vorftebenden find lediglid die Rapitalftike der Firhliden Ausftattung be-

handelt worden. Gie find eingebettet in einen Reichtum, der hier nur fludtig an-

gedeutet werden Fann: Geftitblewangen; Lmporenbriftungen; Logenprofpette; Ge-

malde; Kronleuchter; Totenfronen; Lefepulte; Opferftdde; aftronomifce Ubren;
an der Wafferfante von der Deke herabbangende Sciffe; die Fille qefchicdtlider
Denkwirdigkeiten aus Kriegs- und Sriedenszeiten; vor allem die vielgeftaltige Welt

der Epitaphien, Dofumente des durd die Reformation new belebten Samilienfinnes,



214 Die Ausftattung

189. Stettin, NaFobifirhe, Warienbils, am Raufmannsgeftubl

die der jeweiligen Gemeinde den Zufammenbhbang der Gefcdlecdter eindrudlid maden.
— Wm deutfben Often Fann gar nidt bod genug eingefchagt werden, was der Adel

als Patron an Kunftfbagen in den Dorflirdhen aufgebauft bat, fo gewifi die Stifter viel-

fac durch auforinglicdbes Sicd-felber-zur-Sdhau-Stellen die Sreude an ibren Stiftungen

beeintradtiqt baben. In den Stadtkirdhen haben das Patriziat, der Wagiftrat, die Junfte

und Snnungen das entfprechende Verdienft. Was eine volfsverbundene Kirche ift und in

fic fcliefit, dafisr find die Rirchen aus dem Jd. bis 18. Vabrbundert, der grofien seit des

proteftantifhen Kirdhbaues, geradezu eine hobe Schule. Tn ibnen tritt dem Befucder

fplirbar als der eigentlide Schbopfer und Baumeifter der Gemeingeift, die Dolfsfeele, ent-

geqen, deren Werkzeug der einzelne Arditeft und AHimftler ift, deren Odem durch den

Raum webt, und die itber das Kommen und Geben der Gefcdledter binweg in

gebeimnisvoller Stille webt der Gottheit lebendiges HKleid. .. . Sier fliefen Zebens-

quellen, die der bauenden Gemeinde der Gegenwart wieder 3u erfcdlieBen, der vor-

nebmsfte 3we des vorlieqenden Buches ijt.
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