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In btefcm ehrrcurbigen Danziger Fcftraum, t>em Artuehof, fprach nach 
fcincm Einzug am 1<>. Septcmber ig3? ber Fuhrer zur Wclt.





Pcnn eo gibt heine ncuc Kultur auf Wcfer Wclt, fo incnig 
ala ca cinc ncuc Sprachc gibt ober gar cin ncuce Vollt. 
Pic Kultur cincr Nation ift ber angcfammelte Rcichtum 
kulturcller Schbpfungcn uon Jahrtaufcnbcn.

A b o lf  Hitler

V O R W O R T

Der t. Septcmber 1930 hat bie Erfiillung bes Wunfchcs gcbracht, ber fełt 

ber Abtrcnnung nom Reich in ben Herzen aller Danziger lebtc unb mit ber 

Machtergrcifung burch ben Nationalfozialismus immer laufer zu ber cin= 

bcutigcn Forberung anrouchs: Zuriich zum Reich!

Jct>t, ba bas Zicl crrcicht ift, lohnt es fich mohl, Riichfchau zu halten auf 

einen Wcg, ber ben Zcitraum non zroanzig langen unb fchrocren Jahren 

burchmeffcn hat. In einem zufammenfaffenben Wcrh uber »Danzig in ber 

Frciftaatzeit« rclirbe eine folche Ruchfchau bie Schtchfalc bes nunmehr ber 
Gcfchichtc angehorenben Staatsrocfens offenbaren -  fo, roie ber Zroang ben 

Lauf ber Dingc beftimmte, ober mie Danzig felbft biefc Schichfale zu lenhen 
ocrftanben hat. Dic uorliegenbeSchrift mag ais cinBcitrag zu einem folchen 

groBen Rechenfchaftsbcricht aufgcfaBt roerben. Dcrlnhalt ocrfucht benNach= 

meis zu fiihren, baB bie Baubcnhmalpflcgc in ber Freien Stabt Danzig ihre 

Senbung erhannt hatte unb bas ihr anoertraute Erbe beften beutfchen 
Kulturgutcs treu zu ocrroalten bcmuht gcmelen ift. Von Anbeginn ber Ab= 
trennung oermenbete ber neucStaat fich fur bieErhaltung fciner hiftorifchen 
Bauten, unb manches beachtensmerte Ergcbnis aus ben Zeiten rocchfelnber 
Regicrungen Kann auch heutc beftehen. Aber erft bie nationalfozialiftifche 

Bcrocgung zog ganz bcmuBt bie Baubenhmalpflege in ben Kreis ihres Auf= 

bauroerhs, bas alle Kulturgcbiete umfchloB. Dic Erhenntnis, baB bie Gc= 

fchichtc ber beutfchen Stabt Danzig in ber ftolzen Hinterlaffenfchaft bcutfcher

IX



Baukiinftler ihre befte llluftration crfahrcn hat, machte Ole oerantroortlichen 
Manner zu unentroegten Fórberern fur Ole Erhaltung unb Verfchbncrung 

bes altcn Stabtbilbes.
An ber Spike ftanb ber Ftihrer felbft. A is Trcuhanbcr unb Vollftrcchcr 

feines Willens bot ber Danziger Gaulciter, Staatsrat Albert Forftcr, alle 
crbenkliche Unterftukung unb befchroingte burch feinen perfónlichen Ein= 
łab bie mit ber Durchfiihrung betrauten Stcllen :ur freubigen Hingabc. Ihm 
zur Selte, ftanb ber Baufenator Vizeprafibent Dipl.=lng. Wilhelm Huth ber 

Baubenkmalpflege befonbers nahe unb lah in ihr eines feiner bcbeutcnbften 

Arbeitsgebiete. Ebenfo begegnete biefc roichtige Kulturaufgabe bei bem 
Kultusfenator Abalbert Boech jeberzeit tatkraftiger Hilfe. Der Finanzlcnator 

Dr. Julius Hoppenrath ruirkte in chrlicher Licbc zu feiner Hcimat freigebig 
an ber Gelbbelchaffung mit. A is Lcitcr ber Hochbauocrroaltung unb Staatl. 
Denkmalpfleger nahm Oberbaubirektor Gerharb Plagens regen Antcil an 
ben Wieberherftellungsarbeiten. Er iibertrug bem Verfaffcr bas Amt fur 

Bauberatung unb Denkmalpflege unb gab biefem bamit Gelcgenheit, in 

feiner Vaterftabt an maCgeblicher Stelle fur bie Erhaltung ihrer Baubcnk= 

małe fich einzufeken.
Bei ber geringen Bcfekung uon Hilfskraften roare bem genannten Amt 

bie Beroaltigung ber unzahligen groBen unb kleincn Vorhaben unmoglich 
geroefen/ roenn nicht in ber Danziger Architektenfchaft beroahrtc Fachleutc 

zur Verfugung geftanben hatten/ bie zur Mitarbeit herangezogen rourben. 
Baugefchafte unb Flanbroerher haben ihr Bcftes gegeben unb bie gutc altc 

Trabition Danziger Wertarbeit hochgehalten. Das Stcinmckgcrocrbe ftanb 

hierbei naturgemaB im Vorbergrunb unb foli beshalb namentlich auf= 
gefuhrt roerben. Es maren heruorragenb betciligt:

Lehmann=Siegmunbsburg/ Wilhelm Panik, Bernharb Lehmann unb bie 
alte Berliner Steinmekfirma Zeiblcr unb Wimmcl mit einem Zrociguntcr= 

nehmen in Danzig.
Regierungs= unb Baurat Wilhelm Ehrharbt ais Staatskommiffar fiir ben 

Hausbefikerzroechoerbanb unb beffen Leiter, Dr. Gerharb Lippky, haben im
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Rahmen Der ihnen obliegenDen Aufgaben haufig Anregungcn gegeben unD 

Hemmniffe belcitigt.
Per Rcgicrungobauinfpchtor Kurt Salcrpohi fiihrte -  neben feiner pollen 

Bcfchaftigung bcim Staatlichen Hochbauamt -  in Den lehten Jahren Dle Bei= 
hilfeliften, einc bel Der Fiille Der Bauporhaben muhfamc unD pcrant= 

mortungopollc Tatigkcit. AuBcrbem perfah er noch Bauleitungen bei 
mehreren groljcrcn WieDerhcrftellungoarbeiten mit auogefprochen gutem 
VerftanDnio fiir Dtefeo SonDergebiet.

Faft famtliche Aufnahmen in Diefer Schrift finD pon Dem bei Der Hochbau= 

pcrmaltung angeftellten Photographen KonraD Schcffler. Befahigt, DicDinge 

hunftlcrifcb :u crfaffen, hat er mit feiner Arbeit Der Deutfchen Sachc Panzigo 

piele gute Dicnfte errciefen. Wo es galt, fur rncrbenDe Zroeche Die Seheno= 

iPiirDigkeiten Deo ehemaligen Freiftaateo im BilDe einzufangen, mar er 
zur Stelle.

In cincm Augenblich, in Dcm Die Kanonen Dao Wort haben, mag pieU 

leicht Die BeDeutung einer bauDenhmalpflegerifchen Tatigheit in Den Hinter* 

grunD treten. Poch foli nicht pergeffen roerDen, DalJ Panzig in Den per= 
gangencn JahrhunDertcn felten Dao Głuch Der ficheren Ruhe genoffen hat 

unD trohDem Damalo Die ftolzen Bauten entftanDen rtnD. Sie mogen Daher 

in Dem ernften Gefchehen unferer Zeit Quelle Der Zuperficht unD Deo Selbft* 
pertraueno fein.

4t

Panzig, im Pezember 1939.

Erich Volmar
Oberbaurat
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DANZIGS BAUWERKE UNDIHRE WIEDERHERSTELLUNG
Dic Gefchichtc einer Stabt fpiegelt fich fiir Den aufmerhfamen Beobachtcr 

in ihrem Stabtbilb roiber, etroa roić bas Antlifi cincs Mcnfchcn manchcn 
AuffchluB gibt iibcr fcinc Abftammung unb fcin Vorlcben. In jcbcm Bau= 
benhmal, fci es cinc fchlichtc Wchrmaucr ober ein ftolzcs Rathaus, ift bie 
Zeit feiner Entftchung fichtbar feftgehaltcn unb fpricht bcn Scbauenbcn cin= 
bringlich an.

Wahrenb bes harten Kampfes, ben Damig feit feiner Abtrcnnung oom 
Reich bis zu feiner gliichlichen Heimhchr burchfcchten muBte, roaren fcinc 
Torę/ Turme, Kirchen unb Gicbclhaufer bie treueften Bunbcsgenoffen. An 
ihnen zerbrach jeber Verfuch, bie beutfchc Herhunft unb Haltung biefer 
alten Hanfeftabt abzuftrettcn. Solche Wechfclbeziehung zroifchen ber Ge= 
fchichte einer Stabt unb ihren Bauten gab ber Baubenhmalpficge cine hohe 
Verantroortung in bem Aufgabcnhreis ber ehemaligen Freicn Stabt Danzig 
unb erhob fie roeit iiber bie Bebeutung einer nur bauhunftlcrifchcn Bc= 
tatigung.

Dem nun folgenben Bericht iiber bie Arbcit ber Baubenhmalpficge in 
Danzig, unter befonberer Beruchfichtigung ber lehten Jahrc, foli cin hurzer 
Abfchnitt oorausgchen, ber bie im Zufammenhang mit feiner Gefchichtc 
ftehenbe Bautrabition Danzigs zeigt unb bie bcrcits im i?. Jahrhunbcrt zu 
ihrem Schufie beginnenben Beftrebungcn barlcgt.

Mit ber Bcfihcrgreifung Danzigs burch ben Deutfchcn Rittcrorbcn im 
Jahrc 1307 tritt bie Stabt in ben Krcis ber groBen Politih unb hat ihn fcit= 
bem nicht mehr oerlaffen. Aus ber isojahrigen Zeit ber Orbenshcrrfchaft 
mit ihrem noch langc nachroirhenbcn EinfluB ragen bis in unfere Tagc 
bie oielen machtigen Bachfteinhirchen, Torę unb Bcfcfltigungsturme ais 
unoergangliche Denhmale beutfcher Kultur, Frommighcit unb Wchrbcrcit* 
fchaft. Wohnbauten finb bis auf roenigc Rcftc nicht erhalten. Ihre Zahl, fo= 
roeit es fich um maffioen Aufbau hanbelte, roar im Verhaltnis fpateren 
Baufchaffens nicht groB, unb Faffaben, bie nachrocislich im gotifchen Gcifte
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gcftaltet maren, rourben bem fich anbernben Zeitgefchmach angcpaBt. AuBcr 
ben bchannten Beifpielen in ber Kleiner) Hofcnnahergaffe unb Frauengaffe 
Nr. 1 finben fich noch hier unb ba auf bcn Hofen Anfichtsflachen mit 
Spuren aus bem Mittclalter.

In ber biefer erften Bliitezett folgenben Entroichlung begann ein neuer 
Aufftieg unb mit ihm eine Bautatigheit non uncrhortcm AusmaB. Das 
Rcchtftabtifche Rathaus, bas Hohe Tor, bas Langgaffcr unb Griine Tor, bas 
Zcughaus, bas Englifchc Haus unb ciele anbere Bauten bffcntlicher unb 
prioatcr Beftimmung entfproffen gleich reifen Friichten biefer gefcgneten 
Sommcrzeit menfchlichen Schaffensbrangcs. Er entfaltcte fich auf ber ge= 
funben Grunblage bcs Wclthanbels unb ber Seegeltung auf allen bc= 
fahrenen Meeren. Unabhangtg aber eon ber roirtfchaftlich bamals ocr= 
ftanblichen Anlehnung an Polen blieb in allen Lebcnsformen ausfchlieBlich 
beutfchc Art beftimmenb. Dafiir finb gerabe bic Baubenhmalc aus biefem 
Abfchnitt Danzigcr Gefchichte bie unbeftechlichften Zeugen. Mit ber Wenbc 
bcs 1ó. Jahrhunbcrts hatte biefe Entroichlung ihren Hohcpunht errcicht. 
Kriege unb Kriegsgcfahren unb mit ihnen bie ungunftige Verlagerung ber 
Hanbelsmoglichheiten legten ber um ihre bisherige Selbftanbigheit hart 
hampfenben Stabt fchrccre Priifungen auf. Dennoch aber finb auch rocitcr= 
hin zahllofe Biirgcrhaufer entftanben, bei benen befonbers im inneren 
Ausbau bas gefteigerte Lcbcnsgefuhl ihrer bamaligen Bcroohner zum Aus= 
bruch hommt, unb noch im 18. Jahrhunbert troh Bclagerungen unb roirt= 
fchaftlichen Niebcrganges crroics fich ber Gcftaltungsroille ber Danzigcr 
Kaufherren unb ber Btirgcrfchaft fo lebensfahig, baB ber Ratsherr Johann 
Uphagen im Jahre 1776 fich cinen Wohnfih in ber Langgaffe erbauen licB, 
ber ais oollhommencs Beifpiel ber gcpflcgten Danzigcr Wohnhultur an= 
gefprochen roerben hann.

Aus ber erften PreuBenzeit, 1793-1807, ftammt ber Thcatcrbau auf bem 
Kohlcnmarht eon Stabtbaumeiftcr Helb. Dtefe roenigen Jahre brachten Auf= 
fchroung bes Hanbcls unb Gcfunbung ber Finanzen, boch maren fie zu 
hurz, um bas Stabtbilb baulich nennensroert zu bceinfluffen.

Mit ber Freiftaatzcit eon 1S07 bis 1 s u  ham unenblichcs Lcib uber bie cinft 
fo rcichc unb ftolzc Stabt, unb ais fie banherfiillt enblich aml9. Februar 1SH 
in bie prcuBifche Vcrroaltung ubernommen rourbe, fah fich ber Staat cor 
bic fchroicrigc Aufgabc geftellt, cinc ccrarmte unb ftarh entoolhertc Stabt
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roieber zu frifchcm Lcben zu crrocchen. Im Zufammcnhang mit ber nun 
beginnenben Neuorbrtung auf allen Gcbictcn brach fich bic Erhcnntnis 
Bahn, bal3 cinc cinzigartige Entnńchlung ber Danziger Stabtbcbauung ihren 
AbfchluB gefunben habe. Neuc Wegc unb Ziele ergaben fich aus bert anbers 
gearteten Dafcinsbcbingungen unb bebeuteten cinc Gcfahr fur ben Bcftanb 
ber hiftorifchen Bauten. Wic biefer Gefahr Bchbrbcn unb oerftanbnispollc 
Burger zu begegnen fuchten, foli Inhalt ber folgenben Abfafie fein.

Wir hónnen ais Gcburtsjahr ber Baubcnhmalpflege in Danzig etroa bas 
Jahr 1822 anfchen. Damals forberte ber Obcrprafibcnt pon Oft= unb Wcft= 
preuBcn, Frciherr oon Schoen, bie Danziger Bchórbc auf, ein Vcrzcichnis 
fur bic Bau= unb Gefchichtsbenhmalc anzufertigen. Der Vcrroaltcr bes 
Stabtarchios, Schmibt, Dr. Duisburg, ber Vcrfaffcr einer Topographie Dan= 
zigs, ber Konfiftorialrat Bertling pon St. Maricn unb ber in ber Erforfchung 
ber Danziger Gcfchichtc hochperbientc Dr. Lófchin rcichtcn baraufhin Liftcn 
ber crhaltungsrotirbigcn Dcnhmale ein.

Hanbelte es fich hicr mehr um Vorbeugungsma6nahmcn, fo hatte bie 
Baubenhmalpflege noch im fclben Jahre Gclegenhcit, fich mit gemiffem 
Erfolg flir bie Erhaltung eines beftimmten Gcbaubes einzufeben. Das Haus 
Brotbanhengaffc 1+ mar auf Abbruch oerhauft roorben, unb bie fchonc, 
aus bem Anfang bes 16. Jahrhunberts ftammenbe Faffabc fchien pcrlorcn. 
Nach oergeblichen Verhanblungen mit bem Befibcr rpanbte Hch ber ba= 
malige Stabtbaurat Helb an ben Frcihcrrn oon Schoen. Diefer bat ben hunft* 
finnigen Kónig Fricbrich Wilhelm III., bic Faffabc anzuhaufen unb ftc auf 
ber Pfaueninfel bei Potsbam aufzuftcllcn. So gcfchah es auch. Wcnn ein 
folcher Denhmalpflegeporgang auch nicht mehr nachahmensmcrt fcheint, 
fo zeigt er boch bas erroachcnbe Vcrftanbnis fur bic Erhaltung hiftorifchcr 
Bauten.

Im Jahre 1837 roies bie preuBifchc Regicrung erneut auf bic Nottrenbig= 
Kelt bes Denhmalfchubes hin, besglcichen im Jahre 1844, ais ber Konfcr= 
oator ber Kunftbenhmale Prculkns, Baurat pon QuaB, burda cinc fchr eln= 
gehenbe Verfiigung jebe Veranberung eines Baubcnhmals pon ber Gc= 
nehmigung bes Staates abhangig machtc. 1845 folgtc bic MUitarpcrtpaltung 
bem Bcifpiel ber Zipilbehorbe unb ftelltc ein Vcrzcichnis aller in ihrem 
Bereich porhanbenen alten Bauroerhe auf.
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Es toar bemnach zunachft ber Staat gcroefen, der fich ber Denhmalpflegc 
angenommen hatte. Daburch angeregt, begann man fich audi in Kreifen 
ber Biirgerfchaft zu riihren. Profcffor Johann Carl Sdiulti, ber bamaligc 
Pirchtor ber Kóniglichcn Prooinzialhunftfchule, hiclt im Februar 1841 einen 
Vortrag: »libcr altertumliche Gegenftanbc ber bilbenben Kunft tn Danzig.« 
Scin noch heute hochgefchatues Rabieriocrh iiber Danzigs Schbnhciten 
unterftutrtc roirhfam feine Wcrbctatigheit. Ihm ift auch bic Griinbung bes 
Vercins zur Erhaltung ber altertiimlichcn Baurocrhe unb Kunftbenhmaler 
Danzigs im Jahrc 1S56 zu banhen. Untcr bem Vorfih bes Polizciprafibentcn 
oon Klaufeioin loirhten in ihm Sdiulti, Dr. Duisburg, ber Bilbhauer Rubolf 
Freitag unb ber Stabtbaurat Berger. A is im Jahre 1$61 eine Polizcioerorb= 
nung gcplant rourbc, nach ber allc Bcifchlagc entfcrnt roerben follten, 
roehrtc fich ber Vercin in Gcmeinfchaft mit uiclcn Fłausbcfihern gegen bieleń 
ErlaB. Es honnte aber nicht serhinbert roerben, bal5 im Jahre 1868 eine ber= 
artige Vcrorbnung tatfachlich herausham.

Eine Baupolizcioerorbnung oon 1S81 geftattete bie Bcibchaltung ber Bei= 
fchlagę, aber erft 1897 roies eine Verorbnung barauf hin, baB bie Erhaltung 
ber Bcifchlagc in ber Jopengaffe, Brotbanhengaffe, Frauengaffe, Hciligen= 
Geift=Gaffe unb auf bem Langen Marht rciinfchensroert lei. Obcrburger= 
mcifter oon Winter legtc in feiner Rcbc am £6. Januar 1886 oor ber Stabt= 
ocrorbnetcnoerfammlung bar, baB bebauerlichertoeife manchc architehto= 
nifchen Schbnhciten Vcrhehrsrud>fichten hatten roeichen miiffen, baB man 
aber iiber bicie Notroenbighcit hinaus in pictatlofer Weifc altc Bauten 
zerftort habe.

Man hann alfo im 19. Jahrhunbert manchen guten Willcn zur Erhaltung 
ber altcn Bauten erhennen, boch finb im Gcfamtergebnis mehr Laterncn 
etngcfchlagen ais angezlinbet roorben. Zu ben fdilimmften Taten ber \'er= 
nichtung rocrtoollen Baugutcs gchbrt bic Nicberlcgung ber Walie, aus 
beren Boben in ben neunziger Jahren obc Mietspalafte heroorlchoffen.

Die Grunbung ber Hochfdiulc 1904 roar bann ber Auftaht fiir eine ge= 
lunbe, planmaBige Baubcnhmalpflege. Die Architchturabteilung hat oon 
Anfang an eine gute trabitionsgebunbene Schulung ber ihr anoertrauten 
Stubenten hochgchalten unb bariiber hinaus bas Vcrftanbnis fiir Danzigs 
alte Bauten in bie Burgcrfdiaft getragen, fo baB man feit biefer Zeit
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eine ftetige Aufroarteentroicklung in ber Behanblung alter Bauten be= 
obachten hann.

Ais Danzig burch bcn Vcrfailler Vcrtrag gegcn fcincn Willcn oom Reich 
abgctrennt rourbe, ubernahm ber Freiftaat mit all ben anbcren Sorgcn auch 
bie VerantrDortung fur bie Erhaltung ber Baubcnhmale in Stabt unb Lanb. 
Die nach bem Kriegc ais Verfallserfcheinung auftrctcnbe fogcnanntc Ncue 
Sachlichkeits=Lehre crfchroerte haufig bieDurchfiihrung biefcrroichtigcnAuf= 
gabc. Denn leiber auch in Danzig fanben fich unter Laicn unb Fachleuten 
eifrige Anhanger, bie jcbeUberliefcrung in bcrBauhunft lacherlich machten.

Abcr trot, biefer Gcgenftromungcn fefite fich ber Gcbanhc ber Baubcnh= 
malpflcge fiegreich burch: ja, fic hat fich ale Kulturtragerin in bcn fchrocrcn 
Jahren nach bem Kricge noch mehr Geltung zu uerfchaffen gcrouBt ale in 
jenen Zeiten, in bcnen Danzig fich im fichcrcn SchoB fcince Muttcrlanbce 
befanb. Schr zugute hamen hierbei bie burch bie Zcit gcrciften An= 
fchauungen uber bie Behanblung baufallig gercorbener Dcnhmale, bcren 
Schaben nicht immer nur in ben zerftorenben Einfluffen ber Jahrc zu 
fuchen maren, fonbern auch in ber falfchen Behanblung bei friihcrcn 
RelTtaurierungen.

XVI



STADT
Abb. i. Dic Abtragung ber Walie in ben neunziger Jahren forbertc 

manebee pon ben mittelaltcrlichen Bcfeftigungcn zutage. Dic bioBgelcgte 
Ruinę finb Refie bes »Ncuen Turmc0«, ber 1475 im Zuge ber nach Suben 
porgefchobcncn Vcrteibigungelinic zufammen mit bem Trumpfturm unb 
WeiBcn Turm crrichtet rnurbe. Bet StraBcnbauarbciten im Jahre 1932 nahm 
man bic Gclegenheit mahr, bie mieber zum Vorfchcin gehommenen Funba= 
mentc lo zu perpollftanbigcn, baB nunmehr ber GrunbriB fichtbar ge= 
blieben ift.

Abb. 2-4. Eine geroiffe Anerkcnnung perbient immerhin ber Vcrfuch, 
Tcilc pon Baumcrkcn, bic bamals ber Spifihackc zum Opfcr fallen muBten, 
mcnigftcne in anberc Gcbaube zu perpflanzcn. Beim Abbruch bes hiibfchen, 
1629 erbauten Jakobstorcs (Abb. 2) roanberte ber Dacbreiter ais Auffafi 
auf ben Turm ber Jakobekirche (Abb. 3), bie Torbogencinfaffungen unb 
cinzclnc Schmuchtcilc fanben bci ber Pcinkammcr an ihrer AuBenroanb 
gegenuber bem Hohen Tor Verrocnbung (Abb. 4).

Abb. 5. Dicfc Auffaffung uber bic Pflege bes alten Stabtbilbcs erinnert 
an cinen Vorfdilag im Jahre 1928, nach bem ber MUchhanncnturm, um ihn 
uor ber brohenben Vcrnichtung zu fchufien, an einen anberen Plak gcftellt 
iperben follte. Selbftpcrflanblich hat cin foldier fchlichtcr Wchrbau nur 
Bercchtigungpbafcin am Ort feiner ehemaligen Beftimmung. AuBerbem er= 
flillt er bort, tpo er fteht, bic Aufgabc cince ftabtcbaultch uncntbchrlichen 
StraBcnablchluffce. In bem Wibcrftrcit ber Mcinungen ift ber 1518 erbaute 
Turm Sicgcr geblieben. Sein Bunbcsgcnoffc mar bie 1937 fertiggeftclltc neue 
Milchkannenbrucke, mit beren Anlagc ein Grunb zu bem Vormurf gegen 
ben Turm, er fci ein Verkehrphinbcrnt0, nidit mehr befteht.

Abb. 6. Dic crfte bcbcutcnbe RcftauricrungsmaBnahmc in ber Freiftaat= 
zcit mar bic Wicbcrherftcllung ber prachtpollen Weftgiebelgruppc pon 
St. Trinitatis in ben Jahren 1923/24 unter Lcitung pon Profeffor Dr. Fifcher. 
Im Gcgcnfafc zu ber meift herben Flaltung ber norbbeutfchen Backfteingotik 
in Danzig zeigen biefe Gicbel cinc zierliche Architekturglieberung (Abb. 7). 
Dic materialgcrcchtc Bchanblung bes reichen Formcnfpiclp zeigt ben Ab=
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ftanb gcgen t>ie Erncucrung cinee Giebcle ber Katharinenkirchc im Jahrc 
1905 (Abb. 8). Hier ber auebruckelofe Verblcnbftcin, bort bic lebenbigc 
Obcrflache bee Hanbftrichzicgcle.

Abb. 9 unb 10. 1924/25 crfolgte bie Inftanbfefcung ber Faffaben bee fo= 
genannten Steffenehaufee (ber Bauherr roar Hane Spcymann, ber Architekt 
Hane Voigt 1609) unb ber Haufer zur Rechten unb Linken auf bem Langen 
Markt. Bcim Steffenehaue ging co barum, bie fchabhaft geroorbenen Ardii= 
tckturteile unb Bilbhaucrarbeiten zu reinigen ober zu erganzeii; bic beiben 
anberen Faffaben rourben oon haBlichen Zugaben bco 19. Jahrhunbcrto 
befreit. Bei biefer Gclegenheit erfuhr bie linkę Hauoanficht etne NeugeftaU 
tung. Dao Portal ftanb urfpriinglich am Haufe Langgaffc 38, lag fcit Jahr= 
zehnten in Verroahrung unb fanb hier einc gute Verroenbung. Audi biefc 
Arbeiten leitete Prof. Dr. Fifcher. Ein Ruf an bie Tcchnifchc Hochfchulc 
Hannooer im Jahre 1925 fekte feiner oerbicnftoollcn Tatigkeit in Danzig 
ein Enbe. Die Bauleitung hatte Reg.=Baurat Albert Kruger.

Seit 1926 nahm ber Verfaffer biefer Schrift im Auftragc bco jeroeiligen 
Leitere ber Hochbauoerroaltung bic Intcrcffen ber Baubenkmalpflcge toahr. 
Aue ben Jahren bie 1933 follen brci Bcifpielc gezcigt roerben.

Abb. 11 unb 12. Der Oftgiebel ber Bartholomaihirdic (umi500 nadi eitiem 
Branbe erneuert) unb fetne aue bem 17. Jahrhunbert ftammenben Stein= 
abbcckungen rourben im Jahre 1926 inftanbgcfctrt.

Abb. 13. Dao Englifche Hauo (1570 oon bem aue Drceben gebiirtigen 
Danziger Stabtbaumeiftcr Hano Kramer fur ben Kaufhcrrn Dirk Lilie erbaut) 
follte 1912 abgcbrodien roerben. Der Vcrein zur Erhaltung ber Bau= unb 
Kunftbenkmaler rettete biefeo groBte Danziger Biirgcrhauo nor ber Ver= 
nichtung burch Hcrgabe feince gefamten Vereinooermbgcn0 unb crmog= 
lichte ber Stabt burch biefen ZufchulJ ben Ankauf. In ben Jahren 1929-1931 
rourbe eine grunblidie Inftanbfefiung ber mit Sanbftcinglicbcrungen uber= 
aue reich aufgcteilten Vorbcrfaffabe, ber Scitengicbcl, ber Hinterfront foroic 
ber Dachkonftruktion mit bem Dadireitcr burchgcfiihrt. Bereite im Jahre 
1910 hatte ber im Weltkriege gefallene unb um bie Baubenkmalpflcge hoch= 
oerbiente Prof. C. Weber Spuren einer kraftigen farbigen Bchanblung forcie 
Sgraffito=Malereien entbeckt unb einen fchonen Rekonftruktioneentrourf 
aufgeftellt. Von einer Yerroirklichung fah man ab, ba bie machtige Faffabe

XVIII



fich in ihrcn Naturtonen beffcr in bie Umgcbung einfugt. Bauleitung: 
Dr.=ltig. Zirhroifi.

Abb. 14-17. Dae Langgartcr Tor (1628 oon Dcm Stabtbaumcifter Hans 
Strahtoih crbaut) ift niemałe Gcgenftanb fo gcfahrlicher Angriffe gcmefcn 
rotę im Jahre 1928/ ale fich bamale maBgcblichc Kreife fiir feinen Abbruch 
entfchieben, um cincr neuen Bcbauung Plafi zu machen. In biefem Kampfc 
hat fich Prof. Klocppel in W ort unb Schrift roie fo oft in ahnlichen Fallen 
mit aller Zahighcit fiir Die Erhaltung auegcfprochen. Scin EinfiuB half Den 
Abbruch ocrhiiten. Die Rcftaurierung ber ftarh ocrfallenen Felbfeite erfolgtc 
1932 (Abb. 14-15), rcahrcnb bie Stabtfcitc 1933 (Abb. 16-17) oorgenommcn 
rourbc. -  In bcn folgenben eineinhalb Jahren zeichnete Prof. Kloeppcl ocr= 
antroortlich fur bie in roctt groBcrem MaBc ale biehcr cinfcficnben lnftanb= 
fehungen oon Faffaben, bercn auBcre Erfcheinung in ber Reihung alter 
Gicbclhaufer cine Vcrunftaltung bcbcutete. Bci bicfem Unternchmen hat 
fich ber Architcht Dipl.=lng. Heinz Bahr bcfonbcre hcruorgetan.

Abb. 18 unb 19 bringen bie uon ihm umgeftalteten Haufcrfrontcn Lang= 
gaffe 73/74. Ihrc fchr flachige Behanblung ift cin berouBtcr Protcft gegen bie 
iibcrlabenc, tahtlofe Architehtur ber Zeit um 1900.

Enbe 1934 gab Prof. Klocppel biefee Arbeitegcbict ab, um fich ganz ber 
Forfchung unb Vcrbffcntlichungcn iiber bie Baugcfchichtc Danzige zu 
roibmen.

Die folgenben Jahre bie zur Stunbe biefcr Nieberfchrift hattc ber Ver= 
faffer bae Głuch, ale Lciter bce Amtee fiir Bauberatung unb Dcnhmalpflcgc 
unter bcn giinftigftcn Vorauefcfiungen bie honferuatorifchcn Arbciten 
rocitcrzufiihren. Die alte Not, bie gcrabe bie Erfullung oon Kulturaufgaben 
fo oft crfchrocrt hat, roar hicr gebannt. In hochherzigcr Wcifc fchtcn fich allc 
ncrantroortlichen Stcllcn, an ber Spific ber Gaulciter, ftir bie Verfchonerung 
bee alten Danzige cin unb forgten uncrmiiblich fiir reichlichc Gelbmittcl. 
Kcine zroeite Stabt -  uielleicht Niirnbcrg auegenommen -  Kann auf eine fo 
fruditbarc Zeit fiir bie Dcnhmalpfiege zuriichfchaucn. Dauon roerbcn bie 
nachften Beifpiele Zcugnie ablegen.

Abb. 20. Dae Langgaffcr Tor, 1612 oon Abraham oon bem Bloche an 
Stelle cince gotifchenTorce crbaut, erfuhr an beiben Schaufeiten eine griinb= 
liche Ubcrholung. Die aue Gotlanber Sanbftcin bcftehenben Sciiniuchtcile
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rourben, foroeit bie Verroitterung ftark fortgcfchritten roar, burch neuc 
Stiickc 3U6 glcichem Materiał crfcfit. Die jefit fehlenben Figurcn rourben 
1648 gefchaffen unb follen in nachftcr Zcit unter Leitung bes DenkmaU 
pftegers fur bilbenbe Kunft, Prof. Dr. Droft, roieber erneuert roerben. Ais 
Anhalt bienen Refte eon Tonfiguren, bie nach bem Vorbilb ber alten etroa 
por 70 Jahren angefertigt roaren.

Abb. 21. Die um 1680 oon bem Danziger Baumeifter Barthel Ranifch er= 
baute »Konigliche Kapclle« rourbe auf Erfuchen ber Jefuiten ais Erfafi fiir 
bie Marienkirche errichtet, in bie balb nach Einfiihrung ber Reformation 
ber Proteftantismus feinen Einzug gchalten hatte. Das Gottesbaus, in faft 
fubbeutfcb anmutenbcm Barock, fteht in malerifchcm Gegcnfati zu bem bc= 
nachbarten Backfteinbom oon St. Marien. Die Gicbelbautcn zu bciben Seitcn 
gehoren raumlich zu bem Kircheninncren unb finb ein intereffanter Vcrfuch, 
ben fiir Danzig frembartigen Kuppelbau in bie Flucht ber Burgerhaufer 
einzugliebern. Der Verfall ber kraftig mobelliertcn Sanbfteinfaffabc unb ber 
Kuppelaufbauten ztoang zu einer umfangreichcn Inftanbfehung. Der Staat 
trat hier ais Patron mit einer Bctetligung oon einem Drittel ber Koften ein. 
Die Arbeiten fielen in bie Jahre 1934-37. Baulcitung: Rcgierungsobcrbau= 
infpektor Blafchke. -

Die Nukbarmachung pon ehemaligen Einfamilienhaufcrn fiir Gefchafts= 
zroecke hatte hauptfachlich in ber Hauptoerkchrsftrafie, ber Langgaffc, rcahre 
Verheerungen angcrichtet.

Abb. 22-40 zeigen Verfuche einer in ben Rahmen bes alten Stabtbilbes 
paffenben Umgcftaltung. Hierbei rourbc oor allcn Dingen Wert barauf gc= 
legt/ bie groBen Schaufenfteroffnungen im crften GcfchoB zu befeitigen unb 
an ihrer Stelle bas Syftem ber bariiber liegenben FenFtcr roieber aufzu- 
nehmen. Lciber konntc biefes Verfahren in ber ErbgelchoBzonc mitRiickficht 
auf bieWiinfche berGcfchaftsinhabcr nur in ben feltenftenFallen angeroanbt 
roerben. Befonbere Bcachtung fanb iiberall eine glcichmaBigc Sproffen= 
aufteilung ber Fenfter.

Abb. 22 unb 23. Langgaffe 85 hat allein burch biefe Anbcrungen crhcblich 
geroonnen.

Abb. 24 unb 25. Langgaffe 3 bcsgleichen. Audi hier hat fich burch bie 
faubere Fenfteraufteilung bas Geftcht ber Faffabc zum Vorteil oeranbert. Die 
Architektur konnte im roefentlichen beftehen bletben, nur bie klokigen
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Vcrbachungcn iibcr ben Fenftcrn bcs obcren Gcfchoffes finb oerfchrounbcn.
Abb. 26 unb 27. Langgaffc 5 rourbc eon bem Architehten Dipl.=lng. 

Heinz Bahr Dblltg ncu gcftaltct. Der haBlichc Kaftenbau erhiclt cin Sattel= 
bach mit Gicbel, bie horizontalcn Aufteilungcn ber Gcfchoffe geben bem 
groBcn Baukorpcr gutc Vcrhaltniffe.

Abb. 28 unb 2?. Langgaffc 55. Die Architektur konntc mit einigen Ver= 
anberungen ubernommen ruerben. Hier mar bie Entfernung bcs riefigen 
Schaufcnfters im ObergefchoB fur bie Gcfamtentruicklung oon ausfchlag= 
gebenber Bebeutung.

Abb. 30-31. Langgaffc 48/4? unb 50. Diefe Faffaben boten cinen bcrmaBen 
uncrfreulichcn Anblick, baB nur ber EntfchluB zu ciner oolligen UmgcftaU 
tung cin befriebigenbeo Ergebnis uerfprach. Die falfchc Pracht uerfchroanb, 
unb in ncucm Geruanbc fiigcn fic fich zroanglos in ihrc Umgebung cin. 
Waagercchtc Gurtgefimfc, mit SgraffUoornamenten gcfchmiickt, halten bie 
breitc Front 48/4? zufammen, cin funfftufigcr Staffclgicbel foli ben Ein= 
bruck ber iibergroBcn Anfichtsf lachę milbern.

Das fchmale Nachbarhaue Nr. 50 eignetc fich fiir eine mchr fcnkrcchtc 
Aufteilung. Die klaffiziftifche Anleihc rourbc bebenkenloo aufgenommen, 
zumal fic irgcnbroie in ber oorgcfunbcnen Jugenbftilarchitektur ucr= 
borgen faB.

Abb. 32 unb 33. Langgaffc 38. Die munbcrfchbnc Renaiffancearchitektur 
biefes Haufcs mar eine bankbare Aufgabe fur bie Baubenkmalpflcge. Das 
urfprunglichc Portal rourbc im Laufe ber llmbautcn cntfernt unb ztert, roić 
bcrcits erroahnt, fcit 1?25 bas Haue Langer Markt Nr. 42. Auf biefem 
Portal ftcht bas Baujahr 1567. Der EtnfluB berWitterung hatte hier roeniger 
gefchabct ais bie crbarmungslofen Eingriffc in ben lefiten funfzig Jahren.

Einige notrocnbige Ausbeffcrungcn an ben rocitauslabcnben Gefimfen, 
bie Neuorbnung ber Fenftcr unb eine farbigc Bchanblung (Hauston tabak= 
braun, Sanbftein hellgrau, Friesuntcrgrunb rot) gaben biefem Glanzftuck 
Danziger Burgcrhausarchitcktur roieber fcine Bebeutung im StraBenzug. Nur 
bel bem Labeneinbau muBtc auch in biefem Falle cin geroiffer Vcrzicht gc= 
leiftet roerben. Viclleicht kommt aber cinmal bie Zeit, in ber bas alte Portal 
roieber fcinen Hcimatplafi einnehmen barf.

Abb. 34 unb 35. In ben Haufern Langgaffc 32-34 hat fich feit 1862 bie 
Danziger Priuat=Actien=Bank ctngerichtet. Dicfes altcingefeffene Untcr=
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nchmcn ift ftete bcftrcbt getnefcn, im Inneren tnie am AuBcren beo Ge= 
baubeo bie Trabition zu rnahren. Daher haben bie brei Faffaben alle bio= 
herigen Bauneranberungen nerhaltniomalMg gut uberftanben unb gaben 
nun bcftc Gclegenheit zu ciner crfolgrcichen Reftaurierung. Vor allcn 
Dingert honnte tnieber bie klare Trennurtg ber brei Frontcn burchgefuhrt 
tnerben, ohne bert Einbruck ber Zufammengehorigkeit ber ganzeti Gruppc 
zu becintrachttgcn. Dic mittlcrc unb linhc Faffabc tnurbc burch Erganzung 
fehlenber Tcile im Architekturfyftem, bie rcchte Faffabc burch einc rncfent= 
lichere Umgeftaltung nerbeffert. Die Kreuzfproffentcilung tragt befonbero 
augenfallig zu ber gefchloffenen Wirkung bei. Bel ber Farbgebung tnurbc 
bem Wunfche ber Bank Rechnung getragen, trok ber brei Einzelfaffaben bie 
Vorftellung einco Gefamtunternchmeno zu nermitteln. Der Hauoton ber 
bciben Gicbelfronten ift rot/ bie Architektur hellgrau, bie Front mit ben 
Vafen auf horizontalem AbfchluB zeigt cinen graubraunen Hauoton, bie 
Architehturteile finb tnieber hellgraU/ bie Fenfterlaibungcn rot. Einige Ver= 
golbungen in ben oberen Zonen unb am Portal am rneiteften rcchts ent= 
fprechen ber Bebeutung ber Gcbaube.

Bei ben zulefit genannten brei Reftaurierungen in ber Langgaffe (48/49 
unb 50/ 38/ 32-34) hatte ber Danztgcr Architekt Fclit Ticbc bie Bauleitung.

Abb. 36 unb 37. In engftcr Zufammenarbeit mit ihm tnirb zur Zeit bao 
Hauo Langer Markt Nr. 23 (Eckc Rópergaffc) umgeftaltet. Von einer GicbcU 
bilbung foli abgefchen tnerben/ roeil eine zu machtigc Wanbflachc entftehcn 
unb biefc ben MaBftab ber Umgcbung bceintrachtigcn tnurbc. Ein Man= 
farbenbach unb eine ihm angepaBte Anfichtoaufteilung tnerben bie billigc 
Architektur ber achtzigcr Jahre ablofen, in ber Meinung, in biefem Fali aue 
bem Vorrat erprobter Faffabenlbfungcn um 1800 fchopfen zu biirfen.

Abb. 38. Die organifchC/ nach einem Grunbgebanken getnachfcnc Be= 
bauung aneinanber gereihter Gtebelhaufer kommt in ber Anftcht Langer 
Markt ztnifchcn Makkaufchc unb Berholbfche Gaffe in aller GroBe unb 
Reinheit zur Geltung. Dic orbnenbc Hańb in politifch unb tntrtfchaftlich 
betnegter Zeit hat non 1924 bio 1939 biefer Schmuchtnanb beo herrlichen 
Plattes ihr heutigeo Auefehen gegeben.

Abb. 39 unb 40. ImDanzigerStabtbilb ubt bie Lange Briiche eincWirkung 
hbchften malerifchen Reizeo auo. Allerbingo empfahl co fich nicht, bie 
Haufer einzeln zu betrachten, benn jebe Faffabc zeigte arge Verfallocrfchei=
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nungen, beren iible Wirkung noch burch fchlechfe bauliche Veranberungen 
crhoht rourbe. Der Pflcgc biefer Hauferfronten roanbte mati in ben lefiten 
brei Jahren allc Sorgfalt zu. Die Reihe zroifchen bem Brotbanken= unb 
Frauentor hat nun nach griinblichcr Umgcftaltung roefentlich geroonnen.

Abb. 41-43. Im Rahmen blcfcr Arbciten bcbcutct bic Wieberherftellung 
ber Faffabc Lange Briickc Nr. 13 einen ausgefproeben baubenkmalpftege= 
rifeben Vorgang. Sic ift im Jahre I5?s entftanben/ aus Danzigs rcirtfchaft= 
lichcr unb kultureller Bliitezeit, im engftcn Zufammenhang mit ber Bau= 
gefinnung bes bamaligen Deutfchlanb. Hier, roić in ber alten Hanfeftabt, 
lofte ber Flumanismus bic Denkrocife bes Mittelaltcre ab. Unb roić ftch in 
biefem geiftigen Umbruch ber Menfch zu cincr Lebcnsbejahung burchrang, 
bie ihr Gebankengut aus ber Antike fchópfte, fo geftaltctc er in gleichcm 
Sinnc auch fcinc Bauten. Dieter in ber Erfcheinungsroelt offenbar roerbenbe 
Wanbel gab ben crnftcn gotifchcn Backfteinfaffaben, gcformt aus bem 
ftrengen Gcift ber Orbcnsritter, cin sollig neues Gcficbt. Es gehorte, roić 
beim Wechfcl cincr Mobe, zum guten Ton bes Danzigcr Blirgers, feinem 
Flaus bas Klcib anzulegen, bas bem Gcfcbmack ber fchmuckfrohcn Rcnaif= 
fance cntfprach. An bic Stelle ber oertikalen, bis zur Giebclcnbigung burcb= 
gcfiihrtcn Teilung, unter ausfchlicBlicher Vcrroenbung son Backftein, traten 
borizontalc Fricfc unb aufgclbfte Gicbclornamente aus Sanbftcin in bc= 
rouBtcr Gegenroirkung zu ben fchlichten, bunklen Backfteinflachen.

Eine fpatere Zeit unb insbefonbere bas bei ber Dcnkmalpflcgc in fchlech= 
teftem Ruf ftchcnbe 19. Jahrhunbcrt serlor ben Sinn unb oor allcm bie 
Lcbcnsgrunblagc fur bie innere unb auBere Flarmonie eines folchen Ein= 
familienbefikes. Die Verlagerung ber fozialen Verhaltniffe ocrlangte oon 
cincm folchen Haus, baB es fich gut serzinfe, unb fo rourbe in jebem Stock= 
roerk eine notbiirftige Wohnung eingerichtet, roahrenb in ber chcbem fo 
ftattlichen Diele bes Erbgefcboffcs ein Laben mit einem moglichft groBen 
Schaufenfter ben Hauptanteil ber Mięte bringen mufite.

Das in ben Abbilbungen 41 unb 42 roiebergegebene Haus Lange Briiche 
Nr. 13 ift ein typifches Beitpiel fur bas Werben, Vergehen unb Wieber= 
erftehen einer Faffabc biefer Gattung. Der gotifche Giebel (Abb. 43) ift noch 
heute auf ber Riichfcitc erhalten. Ahnlich mag bie Giebcllofung nach bem 
Waffer, bem MottlaufluB, ausgefehen haben, beoor ber Umbau erfolgte. 
Die fein gcglicbertc Architektur forcie ber Ausbruck ber Bilbhaucrarbciten
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laffen oermuten, 0al5 hter Oic Hańb Anthony oan Obbergcne, bee groBen 
Danzigcr Baumeiftcre, geroirkt hat. Wae oon feiner Kunft tibriggcblicben 
roar unb roić fie im Jahre 1937 roieber zur Gcltung gcbracht rocrbcn honnte, 
zcigt bie Gcgcnuberftcllung.

Der Reftaurierungeoorgang gcftaltctc fich fo, baB bic ganzc Faffabc ab= 
gcbrochcn unb unter Vcrroenbung aller brauchbarcn Sanbftcintcilc mit 
Hanbftrichftcincn im urfpriinglichen Format (29 mai 13 mai 5,5 cm) roieber 
aufgemaucrt rourbc. Fur bic ncucn Schmucktcile roahltc man, roić chcbcm, 
Gotlanber Sanbftcin. Wichtig roar ee noch, bic Labcnzonc maBftablich in 
bae Ganzc cinzuorbncn.

Abb. 44-49. Wcitcrc brei Beifpicle ahnlicher Art honnen ale Ergcbnie 
ber BaubcnKmalpflcgctatigkcit in ben Icfiten zroci Jahrcn gezeigt rocrbcn.

Abb. 44 unb 45. In ber fchmalcn Bcutlergaffc ift man iiberrafcht, cinc 
Faffabc uon ber lippigheit ber Formcngebung anzutreffen, roić fic fich in 
bem Haufe Nr. 3 barbictet. Witterungeeinfluffc hatten hicr zerftórenber gc= 
roirht ale Eingriffc burch Menfchcnhanb. Nur bae Portal ftanb an falfchcr 
Stelle. Der Zuftanb/ fo bcbrohlich er fchicn/ lieB trofibem jebe Einzelheit 
erhennen unb bot bic Moglichkeit cincr genauen Wiebergabe ber ocrroit= 
terten Tcilc. So muBte ber Gicbcl oollig erneuert rocrbcn, bicemal in Kunft= 
ftcin. Dic horizontalcn Friefe rourben nach Veranbcrung ber Fcnftcrlagc 
roieber burchgefuhrt, faft allc bilbhauerifchen Stiickc fanben roieber Ver= 
roenbung, auch roenn fie einige Bcfchabigungen aufroicfcn. Dae genaue Bau= 
jahr ift nicht bekannt, boch blirftc ee balb nach 1000 anzufeken fcin. Die 
Architektur ift in ihrer Grunbhaltung Renaiffance, bae rciche Formcnfpiel 
roeift aber fchon auf bic barocke Entroicklung hin. Baulcitung: DipUlng. 
Bruno Marg.

Abb. 46 unb 47. Wiirbig feinee beoorzugten Plafiee auf bem Langen 
Markt hatte ber Architekt bee Haufee Nr. 2 bic ganzc Pracht baukflnft= 
lerifchen Schaffene entfaltet, roie ee in ber erften Halfte bee 17. Jahrhunbcrte 
bem Willen bee anfprucheuollen Auftraggebere entfprach. Dic Schaben unb 
Verunftaltungen rourben in ahnlicher Wcifc befeitigt roić bei bem oorher 
gezeigten Beifpicl. Der farbige Auegleich zroifchen ben altcn unb erganzten 
Backftein= unb Sanbftcinflachen gelang roić in manchen anberen berartigen 
Fallen bem Malcr Franz Wicrczboroicz burch cnkauftifchc Bchanblung. 
Schroierig roar ee, bie Forberungen bee Kinountcrnehmcne im ErbgefchoB
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mit bem Wunfchbilb cinc© Patrizicrhauocingangc© cinigermaGcn in Ein= 
klang zu bringcn, boch barf mohl ber Anfpruch auf cinen crtraglidicn 
Auegleich gemacht roerben. Baulcitung: Architekt Paul Hofer.

Abb. 48 unb 40. Eiti cchtcs RenaiffanccgcrDanb tragt bie Anficht be© 
Haufc© Hciligc=Gcift=Gaffc 77 mit bem Baujahr 1573. Im Verhaltnis zu 
ihren jungeren Schrocftcrn Ift fie fchlichter, aber beshalb nicht rocnigcr 
mcrtooll 3I0 Muftcrbcifpicl fur bie Hochbliite Danzigcr Wohnhauekunft. 
Der Gcfamtzuftanb mar noch crtraglich unb erlcichtcrtc bie getrcuc Nach= 
bilbung zerftorter Tcilc, bie mieber in Gotlanbcr Sanbftein erftanbcn finb. 
Dicfc© Haus hat noch ben befonberen Vorzug bes uorgclagcrten Bcifchlagc©, 
rcie er faft zu jebem alten Grunbftuck ber inneren Rcchtftabt gehort. Bau- 
leitung: Architekt Erich Barnuk.

Abb. 50 unb 51. Dic Inftanbfekung ber Faffabc be© Haufes Brotbanken= 
gaffc Nr. 36 fallt noch in bie Zeit por 1033/ boch foli fie zufammen mit ben 
rorgenannten Wicberhcrftellungen erroahnt roerben, roeil bie Architektur zu 
bcrfelben Gattung gehort. E© ift fogar nach ber ganzen Etnzelausbilbung 
anzunchmcn, ba6 Bcutlergaffc Nr. 3 unb Brotbankcngaffc Nr. 36 pon glcichcr 
Meifterhanb ftammen. Die Kopfe in ben Fricfen unb bie Portale fchlicGcn 
burch bie ahnlichc Bchanblung mohl jeben Zrceifcl aue. Gicbclform unb 
Flachenauftcilung maren klar zu crkcnnen, muBtcn aber infolgc ftark oor= 
gcfchrittencr Vcrmitterung mcitgchcnb erganzt roerben. Die Mittcl geftatteten 
Sanbftcinperrocnbung nur am Portal (oberer AbfchluG) unb an einigen 
Kopfen. Da© Ergebni© biefer Wicbcrherftellung crmutigtc zu ben fpateren 
Arbeiten. Baulcitung: Dr.=lng. Zirkroik.

Abb. 5£. Weit beruhmt burch bie Gefdiloffenheit ihre© StralSenbilbcs ift 
bie Frauengaffc. Abfcit© eon bem Gctricbe be© Gefchaftspcrkehr© hat fie 
ihrc Eigenart bemahrt. Hicr gibt c© keine Laben, bie ben Wohnhauocbaraktcr 
ftoren, ja, nicht cinmal cinen Burgcrftcig. Den fchlichten Gicbclanfichtcn 
porgelagert finben fidi in biefer Stra&c noch bie mciften Bcifchlagc unb 
betonen, unbekummert um Hbhcnuntcrfchiebe unb Fluchtlinicn, einc ge= 
miffc Sorglofigkcit pcrfloffcner Zcitcn. Der fdilcchte Bauzuftanb ber Haufer= 
reihcn unb ihrer Vorbauten foroie manche Liicke in ber Beifchlagfolge gaben 
Veranlaffung zu umfangreidien Wiebcrhcrftcllungcn. E© gelang pielfach, 
alte Briiftungen, Pfoften unb Kugcln oon abgcbrochcnen Beifchlagcn mieber 
einzubauen. Kunftftein murbe nur bci Nr. 21 ocrroanbt. Den Bclag lieferten
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Granttplatten aue frcigcrDorbcnem altcn Burgerfteigpflafter. Die nach= 
ftehenCłc Lifte gibt einen Uberblich oon cinigen beachtcneroerten Ergebniffen:

Abb.

53 U. 54

55 U. 56

57 U. 58

59 u. 60

61 U. 62

63 U. 64

Haue
Nr.

Bieheriger
Zuftanb

Herhunft ber oermenbeten 
Briiftungcn unb Pfoften

9 Beifchlag fchltc Schlichte Sanbftcinbruftungcn aue 
altcn Beftanben. Sanbftcinpfoften 
fruher auf ber StabtbomancSchclU 
muhl, hlafftziftifchc Granitftufcn.

10 Beifchlag fchltc Schlichte Sanbftcinbruftungcn aue 
altcn Beftanben. Sanbftcinpfoften 
fruher auf bem Gclanbc Lang= 
garten 31.

18 Beifchlag fchltc Sanbftcinbriiftung cinft Jopcngaffc 
Nr. 12. Aue Prioatbcfih erroorben. 
Granithugcln ebenbaher.

19 Beifchlag fchltc Sanbftcinbruftungcn lagcn mit Kchr= 
fcitc nach oben ale Pflaftcr oor 
bem Haufe.

20 Beifchlag fchltc Sanbftcinpfoften oom Rcnnerftift. 
Schlichte Sanbftcinbruftung ncu 
hcrgcftcllt. Altc Granitpfoftcn.

21 Starh ncrfallen Schlichte Bruftung aue Kunftftcin 
ncu hcrgcftcllt/ ebenfo Stufcn. 
Sanbftcinpfoften aue altcn Be= 
ftanben.

22 Beifchlag fchltc Bruftung aue Schmicbccifcn. Sanb= 
ftcinpfoften aue bem SchloB= 
garten Olioa.

28 Gemauerte 
Briiftung mit 
Zementhugel/ 
ftarh ucrfallcn

Holzbriiftung/ ncu hcrgcftcllt. 
Stufcn nach linhe ocrlcgt.

32 Beifchlag fchltc Bruftung aue neucn Sanbfteinpfei= 
lern, Granithugcln oon Frauen= 
gaffc 48.

Bei oielen ber Beifchlagerncuerungen hat Architekt Bruno Bahr mitgercirht.
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Abb. 66 unb 67. Einen ungcmeinen Rei: ocrlciht ber Frauengaffe ber 
raumltche AbfchluB -  im Wcften bie gerabe Chorrpanb pon St. Marlen mit 
ben iiber fie hinausragenben Tiirmen, im Oftcn bas Frauentor. Es gehort 
rcitlich, tpie allc anberen Waffertore, in bas tpatc Mittclalter. Lciber ift 
burch ben Einbau son Wohnungcn, bie groBcrc Fenftcr erforberten, bas 
klarc Architckturfyftem riickfichtslos burchbrochcn roorben. Den Vcrfall 
ber Hausroanb folltc ein Pukuberzug pcrbccken. Dic SchtPicrigkcit bci ben 
Wicbcrherftcllungsarbciten beftanb in ber Notipcnbigkeit, bie Fcnfter trok 
ber bahinter liegenben Wohnraumc auf bas tplinfchensrpcrtc Mali einzu= 
fchranken. Durch bas Vcrftanbnis ber Hausinfaffcn fur bie kulturroichtige 
Scnbung einer folehen baubenhmalpflegerifchen Aufgabc honnten begreif= 
liche Wibcrftanbc behoben merben, fo bal3 Danzig um ein anfchaulichcs 
Bcilpicl gotifchcr Bauhunft rcichcr getporben ift. Liber kurz ober lang tpirb 
man bie Wohnungen aus ben famtlichen Toren an ber Mottlau raumen, 
um biefe ftattlichen Zeugen ber alten Hanfeftabt in ihrem cchtcn Gcrpanbc 
miebererftehen zu laffen.

Die Gicbclrcihung ift in ber Frauengaffe mit tpenigen Ausnahmen noch 
crhalten, in ihrer fchlcchten baulichen Verfaffung machtc fie aber einen 
gerabezu perhommenen Einbruck. Diefer Zuftanb, ber bie hohen Ertpartun= 
gen ausmartiger Befuchcr bitter enttaufchtc, rnurbc burch zahlreiche lnftanb= 
fekungen im Laufe ber lefiten brei Jahrc behoben.

Die Faffabc bes Haufes Frauengaffe Nr. 40 (Abb. 65) (lciber ift bie Platte 
bes ZuHtanbcs por ber Inftanbfchung abhanbcngckommen) mar mit allen 
Unarten einer haBlichen Pukarchitektur belaftet gerpefen. Nach ihrer Ent= 
fernung konnte bie im i$. Jahrhunbert ublichc Flachenbchanblung in 
klcinem Steinformat (Moppchen) roieber hcrausgcarbeitct roerben. Da bie 
Backfteinfiache bes Sockclgcfchoffcs burch Umbauten zu fchr gellttcn hatte, 
half man fich mit cinem Verpuk/ ber pon bem bartibcrliegenben Anfichts= 
teil burch ein Sanbfteinbanb getrennt tpurbe. Fenftcr unb Schaukaftcn 
tragen nach ber Vcranbcrung roefentlich zu ber pornehmen Wirkung bes 
fchlichten Burgcrhaufes bci.
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LAND
Audi bie altc lanblichc Baukultur bictet cin rcichee Felb fiir bie Bau= 

bcnkmalpflegc. Der magere Boben ber Danziger Hóhe licB bie Bcmohner zu 
keinem nenneneroerten Wohlftanb kommen, unb ce ift erklarlich, roenn 
fich In biefer Gcgenb roenig Bauten aue fruheren Jahrhunbertcn finben, bie 
Anfpruch auf baukiinftlerifche Bebeutung machen konnen. Um fo mchr in 
ber Danziger Nieberung unb im GroBen Werber. In bem geroaltigen Ringen 
um bie Eroberung beeOftene hat ber zahe Kolonifationeroillc bce beutfchen 
Ritterorbene aue obem Sumpf= unb Ubcrlchmemmungegcbiet fruchtbarftce 
Lanb geroonnen. Ihrc hohen kulturtechnifchen Kcnntniffc -  rDahrfchcinlieh 
in ben Kreuzziigcn erroorben -  offenbaren fich in ben fchufcenben Dammcn, 
fchnurgeraben Entroafferungegraben unb malerifchcn Waffcrfchopfrocrken. 
Fiir heutige Vcrhaltniffe unbegrciflich groBe Backfteinkirchcn ocrkbrpcrn 
bie gciftige, tiefreligiofe Haltung biefer kampfcrifchen Gcmcinfcbaft im 
Dienft an Gott unb Volketum. Der Orben zcrbrach, ale er innerlich fchroach 
geroorben mar, unb fcine Gotteehaufcr blieben bie auf roenige Auenahmen 
(Prauft) unoollenbet ftehen. Faft groteek anmutcnbc Turmcnbigungen 
(Abb. 68: Kircbe in Barenbt) ale fpaterc Zutat finb haufigc Erfchcinungen.

Abb. 69. Der ftraffe Giebel in Wofilaff auf rouchtigem Untcrbau finbet 
fich mit einigen Abroanblungen in pieleń Nicberungebbrfern. Der in Fach= 
roerh aufgcfefite Turm rourbc 1934 griinblich erneuert. Der fchlanke Heim 
erhielt eine Kupfereinbcchung (Abb. 70).

Abb. 71-72. Im auegehenben 17. Jahrhunbcrt fefite eine lebhaftc Ncubau= 
tatigkeit in ber coangelifchcn Kirchc cin. Ee maren Fachmcrkbautcn, beren 
Anlagc untereinanber ahn liche Merkmalc imlnneren unbAuBcrcn aufrocift.

Der quabratifchc Turm rcicht in feinem Untcrbau bie zur Hauptgcfime= 
hohe. Dariiber fefcen ein= ober zrccimal ocrjungtc Teile ab, ber kupfcr= 
gebeckte Heim gcht ine Achtcck tiber unb ift oon cinem kraftigen Knauf 
mit Wetterfahne unb Kreuz gckront. Die Oftfcitc bee cinraumigcn Kirchen= 
fchiffee fchlieBt ein brcifcitigcr Chor ab. Die Wanbe finb in fchlichte Fclbcr 
aufgcteilt, nur an ben Ecken aue ftatifchen Griinbcn burch Strcben bc=
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rcichert. BtinOig mit ber Holzkonftruktion liegen bic Ziegelfachc, bie blci= 
perglaften Fcnftcr unb Holzluhen, fo baB einc uollkommen flachigc Anficht 
entfitcht, t>on ber bao hraftigc Hauptgcfime fich roirkungoooll abhcbt.

Ein hohce Pfanncnbach fchiifit ben Intienraum. Liber biefen fpannt fich 
cine Holzbeckc mit geroolbtem Anfafc, ihrc mit Lcinroanb bczogcnc Flachę 
fchmiicken Malcreien, oft burch ben kiihnen Schroung biblifcher DarftcU 
lungen, roić beifpicloroeifc in Steegen, iibcrrafchenb. Prachtige Holzfchnike= 
reien an Altar unb Kanzcl, Gcftuhl unb Emporen fprcchen fiir bic hohc 
Kultur einer bobenftanbigcn Baucrnbeodlkerung, bic unbcirrt burchKriege, 
Waffernot unb anbcrce Ungemach zcrftbrenbcr Schickfalsgcroaltcn ihrc 
Kraft immer roieber aue bem Scgcn beutfchcr Nicberungscrbc fchopfte.

!m Rahmcn bco groBziigigen Arbettobefchaffungoprogramms 1934/35 
rourben bic Kirchen in Gotteroalbc (1672 erbaut), Herzbcrg, Bohnfack 
unb Steegen (1681-83 erbaut) roicbcrhergcftcllt. Dae Fachroerk hatte in ben 
350 Jahren fchr gelitten, bic Dacher unb Turmbebeckungen roaren oerrottet, 
unb fichcr gut gemeinte, aber fchlccht gckonnte Umanbcrungcn, befonbero 
an ben Fenftcrn, erganzten bae traurigc Bilb. Dic Kirchen in Steegen unb 
Bohnfack finb in ben Abbilbungen 71 unb 72 roicbcrgcgcbcn. DaB auch bie 
llmzaunung fur ben Gcfamtcinbruck bcftinimcnb ift, tritt hicr beutlich hcr= 
nor. Der Zaun in Bohnfack hat feine orteublichc Form crhalten, gegen bie 
ber kleinlichc Staketenzaun in Steegen unoorteilhaft abfticht.

Wohnbauten t>or 1600 finb in ben Danzigcr Lanbgebictcn nicht erhaltcn. 
Sic mogen ber Anfprucholofigkcit ber bamaligen Beroohncr entfprechenb 
aue Lchm ober Holz crrichtct roorben fcin. Wae nicht ben Wirkungcn ber 
Zeit, ber Kriegc unb Naturercigniffe zum Opfcr ficl, muBte bem roachfenbcn 
Bcbiirfnio an Wohnkultur rocichcn. An ihrer Stelle cntroickcltcn fich unter 
nieberbcutfchcm unb mittclbcutfchcm EinfluB bic Vorlaubenhaufer, Hauo= 
formen, beren Eigenart im GrunbriB unb Aufbau ein befonbereo Merkmal 
fur bie Nicbcrungogebictc uon Danzig, Marienburg unb Elbing ift. Liber 
ihre Entftchung, Abroanblung unb Konftruktion hat Profcffor Kloeppel in 
bem r»om WcftprcuBifchen Gcfchichtouercin herauogcgcbenen Buch »Dao 
Wcichfcl=Nogat=Delta« (Danzigcr Vcrlage=Gefellfchaft, 1924) alleo Nahcrc 
bargelcgt.

Dic Lcbcnebaucr foleher aue Fachrocrk unb Schurzholz crrichtetcn Bautcn 
ift rccht begrenzt. Beifpielc, bie bis auf bic Anfange biefer Baurocifc zuruck=
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gchen, fint) Daher nicht tnchr oorhanDen. Dae altcftc Vorlaubcnhaue mag 
aue bem Anfang Dee 17. JahrhunDerte ftammcn unD zcigt einen nicDcr= 
fachfifchcnTyp, cincn einfachen, rcchteckigcn GrunDriB mit Dcm Vorlauben= 
giebcl zur StraBe -  Dae Haue Klcift in Guteherbergc bci Danzig.

Abb. 73-81. Funf Vorlaubenhaufer rourDcn in Den lefiten zmolf Jahrcn 
roicDcrhcrgcftellt: Kiep in GotteroalDe (1927)/ Heinriche in Herzberg (1928)/ 
Wiebe in Ncumunfterberg (1931-32 Dic Vorlaube unD 1937 Dic Langefeite), 
Ringe -  friihcr Rctin -  in Trutenau (1933) unD BielefelDt in Tannfcc (1939). 
Sie ftammen alle aue Dem 18. JahrhunDert/ Dae Haue Ringe tragt auf Der 
Giebelfchtt>elle Dae Baujahr 1720/ Dae Haue BielefelDt zeigt in Der Wcttcr= 
fahne Die Jahreezahl 1744.

In Herzberg (Abb. 75) hatte man Den uerrotteten Fachrpcrkgiebel uber= 
pufit unD auf Dic PufifUiche ale kiimmcrlichen Erfati Die Holzkonftruktion 
aufgemalt. In GotteroalDe (Abb. 73-74) mar Dae Fachroerk fo oerfallen, DaB 
ce nach Dem oorhanDenen BeftanD erneuert roerDen muBte.

In Ncumunfterberg (Abb. 76 unD 77) lieB fich aue Den Zapflochern in 
Den Stielcn Dae Mufter erkennen/ unD in Trutenau (Abb. 78 unD 79) rnurDe 
Der ehemalige ZuftanD nach cincr aufgefunDenen LiditbilDaufnahmc aue 
Dcm Jahrc 1872 micDcr erneuert. Bci Der WtcDerherftellung Dce Haufee 
Ringe roar Dipl.=lng. Gcrth Petcrfohn Der Baulciter. In Tannfcc (Abb. so 
unD 81) ift Die InftanOfefiung Dee Haufee BielefelDt noch im Gangc,- Der Den 
Mifchtyp bczeichnenDc Scitenbau ift im Oktober 1939 fertig geroorDen. -

GebtihrenDe Bcacbtung fanDen auch Dic tcdinifchen KulturDcnkmale mie 
Miihlen unD Schopfroerke.

Abb. 82 zcigt ein Wafferfchopfroerk bci Sdidneberg an Der Wcichfel. Dae 
mit WinDhraft beroegte Schópfroerk fchaufelte Dae Waffcr in hoher gelcgenc 
Graben unD ftihrte ee Durdi finnrctch ecrtciltc Anlagen glcicher Art Den 
Vorfiutcn zu. Diefe Einrichtung ruhrt, mie fchon erroahnt/ bereite aue Der 
OrDcnezeit her. Jct>t roirb Die Entroafferung Durch zentralifierte Werkc mit 
Mafchinenantrieb beforgt. Ale Berceie/ mie man fchon in altcr Zeit Den 
Kampf mit Der Natur erfolgreidi aufzunehmen rouBtC/ bleiben cinigc Der 
malerifchen Zrcechbauten erhalten.

BeftimmenD fur Die Eigenart Der WerDerlanDfchaft finD neben ihnen auch 
Die uielen WinDmuhlen. Ihr Kleinbetrieb hat keinen leiditen StanD gegen= 
iiber Den GroBmiillereien/ unD ee halt oft fchroer/ einen WinDmuhlenbefificr
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oon bem EntfchluB :ur Umftcllung in ben Motorcnbctrieb abzubringcn. In 
pieleń Fallcn Konntc folehe Umftcllung ober ber Abbruch perhinberf 
merben. Ale Gcgenlciftung iibernahm ber Staat bic Ausbcffcrung bco 
Muhlentpcrhe unb bes Gehaufco.

Abb. 8J. Dic 100 Jahre alte Winbmuhlc in Palfchau inare bcinahe 192& 
cincr Vcrftcigerung zum Opfcr gcfallen. Sic folltc in ben Naturparh eines 
polnifchen GroBgrunbbefiticro gcfcfit roerben. Behorblicher Einfpruch hat 
fic gerettet. Nach mchrercn hleincren Inftanbfefiungen erhiclt por roenigen 
Monaten ber achtechige Lcib cinc neue Haut auo Schinbcln.

Bci mehreren BaubenhmalpflcgemaBnahmen auf bem Lanbe in ben lefcten 
Jahren hatte ber Regierungobauinfpehtor Johannes Zimmcrmann bic Bau= 
leitung.



DIE MARIENKIRCHE
In dnem Rechenfchaftsbericht libcr bie Leiftungen ber Baubenkmalpflcge 

in Danzig barf bie Marienkirche nicbt fchlcn, obgldch bas grolk  Inftanb= 
fehungsrocrk an bem beutfchen Dom bes Oftens zu gcgebencr Z d t burcb 
cinen umfaflenben Sonberbericht feinc oollc W iirbigung erfahren muB.

1926-27 fertigte Dr.=lng. Fenbrich nach peinlich genauen unb oft recht 
gefahrlichcn AufmaBarbcitcn famtlicheGrunbriffe, Schnitte unbAufriffc an. 
Im Zulammenhang hiermit unterfuchte Hochfchulprofcffor Dr.=lng. Karl 
Gruber ben baulichen Zuftanb unb kam babci libcr bie Baugefcbichtc ber 
Marienkirche zu Erkcnntniffen, mit benen manchc oorangcgangenen For= 
fchungen ais unhaltbar in fich zufammenficlen. Profeffor Dr. Erich Keyfer 
lieferte ais Erganzung erfchbpfcnbcs Ouellenmaterial. Dic Ergebniffc biefer 
gemeinfamen Arbeit finb niebcrgclcgt in bem Werk: Karl Gruber unb Ertch 
Keyfer, »Dic Marienkirche in Danzig«, herausgegcben uon ber Architcktur= 
abtcilung ber Technifchen Hochfchule zu Danzig -  Deutfcher Kunftocrlag, 
Berlin 1929.

Die Unterfuchungen bes Baurocrks hatten gezeigt, baB cincs ber gro8= 
artigften beutfchen Baubcnkmalc in fcinemBeftanb bebroht mar, unb fiihrten 
zu bem EntfchluB, bem hoffnungslofen Verfall, ja ftcllcnmcife fogar ber 
Einfturzgefahr mit allen Mitteln zu begegnen. Die Grunblage flir ben Plan 
einer burchgreifenben Inftanbfefiung ber Marienkirche bilbctc bas Gut= 
achten bes Minifterialrats D. Dr.=lng. e. h. Hieckc=Bcrlin oon Pfingften 1928, 
in bem er auf bie bringenbe Notmenbigkeit hinroics, biefes »Bauroerk ber 
Deutfchcn« t>or bem brohenben Verfall zu fchiiken.

1929 mar bie Finanzierung mit Untcrftufiung bes Reiches fo roeit gefichert, 
baB mit ber groBen Aufgabc begonnen merben konnte. Dic Obcrlcitung 
erhielt Profeffor Dr.=ing. Gruber, bie ortliche Baulcitung Dr.=lng. Fcnbrich. 
Die Arbeiten galten zunachft bem machtigen Hauptturm (Abb. 8-i), beffen 
Stanbficherheit gefahrbet mar, unb zmar nicht burch mcichcnbe Funbamente, 
fonbern burch klaffenbc Riffcbilbungen. Zur Verfteifung rcurbe ein Eifcn= 
betongerippe eingezogen unb auBcrbcm jebtr RiB uernaht unb mit Prc6=
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beton gcfchloffen. Die Ausbcfferung ber Bachfteinhaut unb ber Kalhftein= 
gefimfe gcfchah non cincm breiBiggcfchoffigen Ringgcruft.

In basfclbc Jahr fallt bic Anlagc cincr Warmlufthcizung unb bic grunb= 
liche Umgeftaltung ber Sahriftci, bic baburcb roiebcr cin rourbigcr Raum 
geroorben ift.

1930 gingen bie Arbciten am Turm roeiter unb maren am i.Auguft 1930 
bcenbet. Weitcrc Inftanbfcfcungcn betrafen ben Ztnncnhranz bes norblichen 
Seitenfchiffes, ben an ben Turm angclehnten Drctcchsgicbcl bes norblichen 
Seitenfchiffes, ben norbrccftlidien Pfcilerturm uber ber Korhcnmachertur, 
benGiebel bes fublichen Oucrfchiffes mit feinen prachtoollenGicbelKrcuzen, 
bie beiben Pfeilerturmc bes fublichen CJuerfchiffgicbcls unb einen Teil ber 
Dachcr.

1931 muBte auo Mangel an gcnugcnb Mitteln bic Arbcit cingcfchranht 
rocrben. Den Hauptanteil hattc bie Erncuerung ber Ausfichteplattform bes 
groBen Turmcs.

1932 honnten bie Auobeffcrungen am Giebel bce fublichen Seitenfchiffes 
foroic bes baran anfchlieBenben Suboftturmcs beenbet roerbcn.

1933 brachte bie Inftanbfefiung ber groBcn Dammuhr, bes Vierungsbach= 
reiters forcie einiger Dachtetle.

1934 fefite eine erhóhtc Tatigheit ein. Die beiben ben Oftgicbel flanhieren= 
ben Turme (Abb. 86) unb ebenfo bie beiben Turmc bes Norbgicbels 
rourben grunblich ausgcbeffert/ ferner funf Fenftcr ber Norbfeitc foroic 
zroei auf ber Subfcite erneucrt. Das 27 Metcr hohc Langhaus erhielt mit 
Hilfe eines fahrbaren Geruftes einen roeiBcn Kalhanftrich.

Nachbcm Profeffor Dr. Gruber im Fruhjahr 1933 einem Ruf nach Darm= 
ftabt gcfolgt rcar, ubernahm Profeffor Kloeppel bie Obcrlcitung. 1935 trat 
ber Verfaffcr an fcine Stelle.

1935 ftanb im Zeichen ber Gulbenabrocrtung. Die fich baraus ergebenben 
Schrcicrigheiten hcmmten ben Fortgang unb gcftatteten nur laufenbc Ar= 
beiten, bic ben Dachem unb Vorbercitungen fur bie ftatifche Sicherung bes 
Hallenchorcs galtcn. AuBcrbem fctjte bie Erncuerung ber groBen Orgel 
burch bie Firma Kempcr unb Solin, Lubcch, cin.

1936. Bei ben oerfchicben groBen Spannroettcn in ben Geroólbejochen 
rcaren bie fchlanhen Pfeiler bcm ungleichen Schub nicht geroachfen gerocfen. 
Sie hatten fich in fchlanhen S=Bogen beformiert unb zeigten oben Aus=
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roeichungen bis zu 30 cm. Dic Kappen maren mit Riffen iiberfat (Abb. 87). 
Berctts balb nach ber libermolbung bes Hallcnchors mogen Beroegungen 
in bem Syftcm beobachtet morben fcin, bencn eichenc Holzftcifcn entgegcn= 
mirken follten. Diefe Steifcn ftanben unter ftarkem Druck unb maren nach 
oben burchgcbogen. Von einer Bretterbiihne in ber Ausbehnung bes 
ganzen Chorraumes ging bas Sicherungsmcrk por fich. Mit allcr Vorficht 
begann bie Auskcilung ber Geroblbekappen unb ihre Ausmaucrung, nach= 
bem bie geborftenen Scheibebógen abgeftukt maren. Danach konnte cin 
Zugankcrfyftcm, bas mtt Eifenbanbagen um bie Pfeilerkopfc Vcrbinbung 
erhiclt, cingcbaut unb in bas richtige Spannungspcrhaltnis gebracht 
merben. Dic Vorfchlage unb Berecbnungen biefer perantroortungspollen 
Aufgabe ftammen pon Profcffor Dr.=Ing. Riith=Dresben unter Mitrcirkung 
oon Profeffor Dr.=ing. Johannes Liihrs=Danzig. Durch bie Entfcrnung ber 
Pieleń ftorenben Holzftetfen hat ber klihne Raumgcbanke einer mciten, 
fchrccrclofen Halle fcinc Vermirklichung gefunben.

1937 murben bie Dachcr iiber bem fiiblichen Ouerfchiff unb uber bem 
Chor griinbltch ausgebeffert, glcichlaufenb mit bieleń Arbeiten ber Dadi= 
ftuhl/ bie meftliche AuBenrinne unb zroct Zroilchenrinnen.

1938 kamen bie Zinnenkranze iiber bem Chor, bem fiiblichen Ouerfchiff, 
ber Sakriftci unb bem norblichen Ouerfchiff an bie Reihc. Der baufallige 
Giebcl ber Sakriftei muBte abgebrochen merben unb entftanb mieber in ber 
alten Form. Mit ber Neubcckung ber Dacher uber ber Sakriftei unb bem 
norblichen Ouerfchiff konnte bie Inftanbfefiung bes ganzen Dachmcrks mit 
einer Gefamtflache oon 7700 qm ais abgcfchloffcn gcltcn. Durch bie ftarke 
Inanfpruchnahmc bes Aufzuges iiber bem fubltcbcn Ouerfchiff mar bie 
Betriebsfichcrheit biefer 300 Jahrc alten Einrichtung in Frage geftcllt, fo ba6 
er neu aufgebaut merben muGte. Weihnachten 193S crfolgte bie feierliche 
Ubcrgabe ber groBen Orgel unb ber Chororgel mit 120 klingenben Stim= 
men. Scnatspizeprafibent Dipl.=lng. Huth hat bem roeit uber bie crfte Pla= 
nung hinausgcmachfenen Werk jebe erbenklichellntcrftufiung zutcil merben 
laffen. Der Glanz unb bie Ausgcglichenheit ber betben Inftrumentc finben 
allgemcinc Anerkennung. Dem Manualklang konnte nur ein 32=FuB ein 
ebenbiirtiges Pebal geben. Dic Unterbringung biefes nicht nur im Tonę, 
fonbern auch in fcinen Abmeffungen geroaltigen Prinzipalbaffes machte 
architektonifch etnige Sorgen. Fiir bie Aufftellung ber Holzpfetfen, 17 in
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ber Anficht, eigncte fich C>ic Nifche iibcr ber Reinholbskapelle. Der riefigc 
MaBftab -  bie gróBtc Pfeifc ift iibcr 9 m lang -  rourbe burch Profillciften 
gcmilbert, bie Flachę burch Verfehen ber einzelnen Pfeifen In bcmegter 
Linienfiihrung gelockcrt. Dcm Unterbau, ais Vcrkleibung ber Winblabe, 
murbe ein Anklang an barockc Haltung gegeben, mie auch bie graue 
Tonung mit etnigen Vergolbungen bie Nachbarfchaft bes alten Profpektcs 
beriichfichtigte. Der Vcrfaffcr hofft, mit biefer Geftaltung bas ehrroiirbige 
Gottcshaus nor cinem Frcmbkbrpcr bercahrt zu haben (Abb. 88).

1939 begann bie Erneuerung bes Fenfters iibcr ber Beutlergaffcntiir, bie 
megen ber Baufalligkcit bes Fenfters fcit cinem Jahr gcfpcrrt mar. Dic Vcr= 
glafung unb bas unfchonc MalSmcrk nerfehmanben unb machtcn ber fchlidi= 
ten Pfoftcnauftcilung Plafi, mie fie an allen Danzigcr mittelaltcrlichen Kirchcn 
zu finben ift. Da man bie Mbglichkcit einer Buntoerglafung ermagt, ift 
zurZeit bie ganzcOffnung bicht oerfchalt. Die Inftanbfetumg ber fogenann= 
ten Spruchkammcr, einer klcinen, in ben Winhel zmifchen fiiblicher Lang= 
hausauBenrcanb unb rccftlicher AuBenmanb bes fiiblidien CHicrhaufcs an= 
gebauten Kapelle, ift in Angriff genommen. Dte beiben Wanbe murben ab= 
getragen, bie faft ohne Zufammenhang mit ben Rippcn fifcenben Kappcn 
herausgenommen unb bie Rippen felbft abgeftiifct. Auf nerftarkten Funba= 
menten follen bie Maucrn unter Verrocnbung ber alten Fcnftergcmanbe 
roieber aufgcfiihrt unb bie Rippen mit ncucn Kappen tn feftc Verbinbung 
gcbracht roerben. Ein Kupfcrbach mirb ben hleinen Anbau bcckcn. Dic fur 
ben AbfchluB ber Frauengaffc nach Wcften zu bebeutungsoolle Hohe Tiir 
mit Umrahmung erhalt gcgenmartig ihr chemaligcs Ausfehen. Wie fremb 
bas MaBmerhfenftcr iibcr biefem Portal (Abb. 89) mirkt, oeranfchaulicht 
bas inftanbgcfefcte Fcnftcr iibcr bem Korhenmacherportal (Abb. 90). Dic 
Tiir bicles Portals ift jefit non fpateren Anftrichen befreit unb laBt bie alten 
Farbfpuren oortcilhaft zum Vorfchein hommen.

Im Verein mit btefen Baubcnkmalpflcgcarbeiten hat fich bie DcnkmaU 
pflegc fur bilbenbe Kunft ber Inncnausftattung, uncrmcGlich an Fiillc unb 
kiinftlcrifchem Wert, angenommen. Mit cinem tiichtigen Stab non Mit= 
arbcitern, an ber Spifce ber feinfinnige Rcftaurator Friti Kuchci, holt Pro= 
feffor Dr. Droft aus bem Staub ber Jahrhunbcrtc Koftbarkeiten beutfchen 
Kunftfchaffcns ans Licht. Ein grolScs Yerbicnft erroarb fidi Prof. Dr. Man=
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noiooky burch bie Sichtung unb Inoentarifierung be© beriihmtcn Para= 
mentenfchakee.

Allen Fragen, Ole mit bem Wiebererftehen oon St. Marlen In Zulammen= 
hang ftanben, brachte Kultusfenator Boeck gróBtes Verftanbni© entgegen.

In nunmehr breizchnjahriger Arbeiteleiftung an St. Maricn haben brei 
Oberkonfiftorialratc in fclbftlofcr Hingabc an maBgcblichcr Stelle mit= 
geioirkt, Dr. Frckborff, oon Reneffc unb felt (ech© Jahren ObcrkonfiftoriaU 
rat Gobel, ber nicht miibc roirb, bic Bauintercffen zu oertreten. Der 
Konfiftorialamtmann Cornellen ift roahrenb ber langen Jahrc cin treuer 
Kafłenfiihrer.

Die angenehmc Zufammenarbeit mit ben Geiftlichen ber Kirchc crleich= 
terte bie Lofung manchcr Frage. Durch ihrc Mitglicbfchaft im Bauau©fchu!3 
ftanben naturgemaG Bifchof Beermann unb Pfarrer Gtilzoto im Vorbcr= 
grunb be© Gefchchens. Obcrbaurat Charifius roar bic ganzen Jahrc hinburch 
in biefem BauauefchuG tatig unb hat mit fcinen reichen Erfahrungen rocfent= 
lich bazu beigetragen, urn auftretenbe Schroierigkeiten au0 bem Wcge zu 
raumen.

Nicht roegzubenken aue bem Beginn, Fortgang unb roeiteren Schaffen 
tft Dr.=Ing. Fenbrich, in bem fich allc Eigenfchaften fur bic mannigfaltigcn 
Anforberungen auf ba© glucklichftc oereinigen. AI0 Baufiihrcr fteht cand. 
arch. Hano Joachim Vogel am richtigcn Plak.

Seinen Vorganger, ben begabten, licbensrocrtcn Dipl.=Ing. Mae Knoll, 
nahm ein allzufruhcr Tob oon feiner Wirkungoftattc. Ehre feinem An= 
benken! -

Nachbem mit bem Bericht iiber ba© Inftanbfetmngsroerk oon St. Marien 
bie Riickfchau auf bie Baubenkmalpflegetatigkeit in ber Freiftaatzeit ab= 
gefchloffen fein foli, mag noch bie Aufmcrkfamkeit auf cincn Vorfchlag 
gelenkt roerben, beffen Vertoirklichung engftens mit ber Marienkirchc 
zufammengehórt.

Wie eo auf bem Lanbe noch heutc oiel beobachtct roerben kann, lagcn 
auch in ber Stabt friiher bie Beerbigungoftatten unmittclbar an ber Kirchc. 
DieEinfriebungen biefer Kirchhofe roaren entfprechenb ben Danzigcr Monu= 
mentalbauten oft rccht ftattlich unb gaben befonber© bei ben Eingangen 
toillkommene Gelegenheit zu fchonen architektonifchen Lofungcn. Die

XXXVI



Maricnhirche befiht noch in Dcm Torbogen zroifchen ben Haufern Jopen= 
gaffe 40 unb Brotbanhcngaffc 51 cin ucrhaltnismalMg gut crhaltcncs unb 
bebeutenbes Beifpiel (Abb.90). Gcgcn bie hohe Bachfteinmauer merbcn fich 
zunachft hleine Anbautcn gelehnt habcn,bic allmahlich zu mehrgefchofftgen 
Wohtihaufcm ausartetcn unb nunmehr tn nidit ganz harmonifdicr Nach= 
barfchaft mit bcm hartbebrangten Torbogen unb ber Marienhirche ftehen 
(Abb. 91).

Bei ber Inftanbfefiung bcs Torbogcns roiirbc man ein Stiich ber altcn 
Mauer freilegcn, urn ihn micher coli zur Geltung zu bringen. Einc ardaitch= 
tonifche Vcrbeffcrung ber iibrigcn Haufer, picllctcht audi cine Abftochung, 
honnte fur ben Gefamtcinbruch einen Geroinn bebeuten.

Fur bie Verrcenbung bcs in ben Haufcrn uerftigbaren Raumcs mag ais 
Vorfchlag gelten, bas Baubenhmalpflegeamt hincinzulcgcti/ bcffcn Auf= 
gabcnbereich fich nunmehr tiber ben ganzen Rcichsgau Danzig=Weftprcul5en 
erroeitern rcirb. Der Plafi zmifchen ber Stibroanb ber Marienhirche unb ber 
Norbroanb ber Bauzeile bient fcit Beginn ber Inftanbfefcungsarbeitcn an 
St. Maricn, alfo feit zehn Jahren, ais Steinmefiarbeiteftatte unb honnte auch 
mcitcrhin bazu benuht roerben. Die am SchluB bes Buches beigegebene Zeich= 
nung (Faltblatt) zeigt einen Verfuch, bie Baugruppe zu perbeffern unb fie 
bcm oorgenannten Zrocch nufibar zu madien.

In Verbinbung mit bem Sifi ber Baubenhmalpflege rniirbc biefer Plan ben 
Brauch ber alten Bauhutten roicberaufleben laffen, beren Hanbroerh unb 
Kunft zu ben FiiBen beutfcher Dome etnft fo herrlich bliihten.
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