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Bis 1898 gehorten in Florenz die deutschsprachigen Evangelischen zur Eglise evangelique 

reformee. 1826 hatten sich die ansassigen, reformierten Schweizer aus den franzdsischsprachigen 

Kantonen und aus Graubiinden an den preubischer Gesandten in Turin, Friedrich Ludwig Graf 

zu Waldburg-Truchsess, gewandt, der auch Geschaftstrager fur das Grobherzogtum Toskana war. 

Die Erlaubnis des Florentiner Hofes zur Grtindung einer evangelischen Kirche war zu der Zeit 

nur zu erlangen, wenn der private Charakter einer Gesandtschaftskapelle gewahrt blieb.1 Graf 

Waldburg erwirkte die Bewilligung, und Konig Friedrich Wilhelm III. von Preuben war bereit, 

einen Teil der Kosten zur Einrichtung und Unterhaltung der Kapelle und zur Anstellung eines 

Predigers zu iibernehmen. Der Konig hatte es gerne gesehen, wenn in Florenz die in der preuhi- 

schen Gesandtschaftskapelle in Rom eingeftihrte Agende2 iibernommen worden ware.3 Das lehn- 

ten die Schweizer ab, denn die Liturgie entsprach nicht der Sitte ihrer Vater.4 Als um 1850 die Zahl 

der deutschsprachigen Gemeindemitglieder die der frankophonen fast erreicht hatte und ab 1864 

ein zweiter Pfarrer fur den deutschen Gottesdienst eingestellt wurde, haben nicht etwa Unter- 

schiede in der Abendmahlslehre oder die ungewohnte Gottesdienstordnung zu Spannungen ge- 

fiihrt. Der Stein des Anstohes war das Konsistorium, das keine iibergeordnete kirchliche Behorde 

anerkannte und dem, nach calvinistischer Tradition, weit grohere Befugnisse zukamen als je ei- 

nem lutherischen Kirchenvorstand. Schon 1865 schrieb Pastor Hasenclever in einem Bericht nach 

Berlin, der deutschredende Teil der Gemeinde wtinsche entweder vollige Paritat mit dem 

franzdsischsprachigen oder man wolle mit der Zeit eine selbstandige Gemeinde grtinden.5 Zur 

Krise kam es, als im April 1898 das Konsistorium den von vielen Gemeindemitgliedern sehr ge- 

schatzten ehemaligen Superintendenten Gustav Fischer unter Druck setzte, freiwillig von seinem 

Amt als Pfarrer zuriickzutreten.6 Niemand von den unmittelbar Betroffenen erfuhr rechtzeitig 

von der Probepredigt des Nachfolgers, und man las erst in der Zeitung, dab Hans Iselin aus Basel 

vom Konsistorium gewahlt worden sei.7 Daraufhin trennte sich der Grohteil der Deutschsprachi

gen, einschlieblich einiger Schweizer und Balten, von der Eglise evangelique reformee, griindete 

am 3. Februar 1899 die deutsche evangelische Kirche8 und wahlte Dr. Eugen Lessing zum Pfarrer, 

der, mit Ausnahme der Kriegs- und Nachkriegsjahre, bis 1938 im Amt blieb und die treibende 

Kraft bei alien Bauplanen wurde. Nicht alle Reichsdeutschen haben gleich 1898/1899 die alte 

Kirche verlassen.9 Heinrich Brockhaus, der Direktor des Kunsthistorischen Institutes, trat erst 

1900 der neuen Gemeinde bei10, als Kaiser Wilhelm II. am 22. Januar den Anschlufi an die evange- 

lische Landeskirche der alteren Provinzen Preuhens genehmigt und am 23. Februar der Eglise 

evangelique reformee sein Protektorat samt dem ZuschuB zum Pfarrgehalt entzogen hatte.11

Der Gemeindevorstand entschlob sich schon nach wenigen Monaten, das finanzielle Wagnis 

des Kirchenbaus auf sich zu nehmen.12 Die Stiftungen reichten natiirlich fur Hauskauf und Um- 

bau nicht aus, und die Finanzierung durch Darlehen hinterlieb Schulden, die nur langsam, dank 

Zuschtissen vom Oberkirchenrat in Berlin sowie von den Vereinen der Gustav-Adolf-Stiftung, 

schmolzen und 1911 endlich getilgt waren. Weil wenig Geld zur Verftigung stand, ist die Bau- 

geschichte der Kirche zugleich die Geschichte der aus Sparsamkeit nicht verwirklichten Plane. 

GroBziigiger in der Bewilligung war der Vorstand nur, als es um das zu erwerbende Grundsttick 

ging. Die Kirche sollte im Stadtzentrum stehen und leicht zu finden sein.13 Man legte Wert auf eine 

ansprechende Fassade. Es ist bezeichnend, dab schon am 11. Marz 1900, als noch der Kauf eines 

anderen Hauses zur Diskussion stand, der Pfarrer einen Fassadenentwurf vorlegte.14
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Die beiden ersten erhaltenen, kolorierten Entwiirfe entsprechen einander nach GroBe und 

verwendetem Papier, und sie scheinen von derselben Hand gezeichnet zu sein. Im Jahresbericht 

1901 beginnt Pastor Lessing den Dank an verschiedene Kiinstler: “Herr Kunstmaler Frische (jetzt 

in Miinchen) war es, der die ersten Ideen fur das kiinftige Bauwerk auf ihre Durchfiihrbarkeit 

priifte und in einem Entwurf zu Papier brachte, der in wesentlichen Stricken verwirklicht worden 

ist”.15 Das mub die vor dem 11. Marz 1900 entstandene Fassadenzeichnung gewesen sein. Es gab 

zu der Zeit mehrere Maier mit diesem Nachnamen, aber der Hinweis auf Miinchen pafit nur zu 

Rudolf Frische.16 Den indirekten Beweis seiner Anwesenheit in Florenz bekommen wir durch 

den Katalog einer Ausstellung, geoffnet vom 1. Februar bis 15. Marz 1900, in der er mit einem 

Bild der “Madonna dell’Iris” vertreten war.17 Der Maier bevorzugte religiose Themen, und wenn 

die beiden Entwiirfe von ihm stammen, wie ich annehme, dann war ihm wohl an dem ersten mit 

der Halbfigur des Erldsers besonders gelegen (Abb. I).18 Es gehort nicht viel Phantasie dazu, sich 

vorzustellen, wie er vom anderen Ufer des Arno nach San Miniato al Monte geschaut hat und 

hoffte, man wiirde bald rechts unterhalb der bekannten Kirche das neue Kirchlein mit seinem 

Mosaik sehen, das den Vergleich mit dem sehr schlecht erhaltenen mittelalterlichen dort oben 

vielleicht nicht zu scheuen brauchte. Zur Gliederung der Fassade griff der Zeichner nicht auf 

romanische florentinische Vorbilder zuriick sondern auf den Dom von Modena (Abb. 2). Viel

leicht benutzte er eine Abbildung in einer Publikation19 als Vorlage, oder er hatte eine Alinari- 

Aufnahme zur Hand. Er kopierte die grofien Blendbogenstellungen, unter denen sich Triforien
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2 Modena, Dom, Fassade.

offnen. Auch der Gedanke, neben und iiber dem Portal breite Reliefs anzubringen, ist vom 

Modeneser Dom ubernommen. Mit diesem Entwurf scheint Pastor Lessing nicht einverstanden 

gewesen zu sein, denn er hatte den grohen Nachteil, dab der Maier die notwendige Beleuchtung 

des Inneren nicht beriicksichtigt hatte und das Licht nur durch das Gitter fiber dem Portal einge- 

drungen ware.

Dieses Problem ist in Frisches zweitem Entwurf durch ein grohes Rosenfenster geldst (Abb. 

3).20 An der Blautonung der Liinetten hinter den Arkaden der Galerie erkennt man, dab wohl 

auch in dieser Zone kleine Fenster fur die Orgelempore vorgesehen waren. Von der ersten Zeich- 

nung sind nur die breiten Reliefs an beiden Seiten des Portals wiederholt. Aber das Rundfenster 

mit einem Kreuz im mittleren Tondo konnte wieder auf dasselbe Vorbild, den Dom von Modena, 

zurfickgehen. Pastor Lessing hatte ganz recht, daB manches aus diesem Entwurf von Frische in 

der 1901 durch Mazzanti errichteten Fassade verwirklicht worden ist. In der kolorierten Zeich- 

nung erscheint bereits auf halber Hohe eine Scheingalerie, deren Gliederung auf die Breite des 

Portals Bezug nimmt. Man erkennt schon hier die charakteristische Zweifarbigkeit von hellem 

Stein und Ziegelrot, die es bei mittelalterlichen Bauten in Norditalien gab, zum Beispiel bei der 

Arena-Kapelle in Padua. Dem Florentiner Architekten Giuseppe Poggi war die Polychromie bei 

Profanbauten auch nicht fremd, wie ein Aquarell von 1835-1840 zeigt.21 Bei Florentiner Kirchen- 

fassaden war dagegen die Verwendung von Backstein noch ungewohnlich. Freilich entstand gleich- 

zeitig mit der deutschen Kirche 1900-1902 in der Via Bernardo Rucellai die an der Friihrenaissance
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orientierte Chiesa dell’Adorazione Perpetua von Giovanni Paciarelli, die an der Strafienfront Zie- 

gel, grauen Haustein und glasierte Terracotta verwendet. Mazzanti sollte wenige Jahre spater die 

Fassadenfarben der deutschen Kirche bei der Flanke der amerikanischen St. James Episcopal Church 

wiederholen.22

Die Entwiirfe Frisches sind noch auf das zunachst vorgesehene Grundstiick zu beziehen, an 

demselben Platz gelegen, aber norddstlich von der bestehenden Kirche. Es wurde wegen der zu 

hohen geforderten Summe dann doch nicht erworben.23 Am 30. Juni 1900 konnte endlich der 

Kaufkontrakt fiir zwei Hauser zwischen Lungarno Torrigiani und Via de’ Bardi unterzeichnet 

werden, und am 12. Januar 1901 kam ein angrenzendes, kleineres Gebaude, das heutige Kiister- 

haus, hinzu.24 Vom Haus zum Lungarno waren nur die Seitenmauern teilweise fiir den Kapellen- 

bau verwendbar, und man begann mit der Auskernung des Inneren. Im November 1900 erhalt die 

Baukommission vom Kirchenvorstand die Vollmacht25 und wahlt den Architekten Riccardo 

Mazzanti. Dieser Schuler von De Fabris bekam wahrscheinlich den Auftrag, weil er als Bauleiter 

der anglikanischen Trinity Church in Florenz, der heutigen Waldenser-Kirche, unter Beweis ge- 

stellt hatte, dab er sich vorhandenen Entwiirfen und den Erfordernissen einer nicht-katholischen 

Gemeinde anpassen konnte.26 Mazzanti muB als President der Accademia di Belle Arti und Mit- 

glied der Denkmalpflegekommission fiir die Provinz Florenz zahlreiche Verpflichtungen gehabt 

haben27, aber aus seinen Briefen an Dr. Lessing sieht man, dab er sich die Zeit nahm, personlich bis 

ins Detail alle Bauphasen der evangelischen Kirche zu verfolgen. Man liest zum Beispiel, dab der 

schon zugehauene Travertin, wie man ihn fiir die Fassade brauchen wurde, von Steinmetzen aus 

Serre di Rapolano geliefert werden sollte.28
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Als Mazzanti fiir die Kirche zu arbeiten begann, war wohl bereits entschieden, dab es ein Saal- 

bau mit offenem Dachstuhl sein wiirde. In eine friihe Phase, in die Monate Dezember 1900 oder 

Januar 1901, gehort eine in den Proportionen recht mibgliickte Fassadenskizze (Abb. 4).29 Sie 

kann nicht von einem ausgebildeten Architekten stammen, und vielleicht hat hier Pastor Eugen 

Lessing selbst die Mazzanti “zur Ausfiihrung iibergebenen Gedanken”, von denen er im Jahres- 

bericht schreibt, zu Papier gebracht.30 So schlecht die Zeichnung ist, fiir die Entstehungsgeschich- 

te des Baus ist sie wichtig. Eine Neuerung gegeniiber dem Entwurf Frisches ist der Portalvorbau, 

unter dem mehrere Stufen zur Tiirschwelle hinauffiihren. So dicht am Arno war es king, den 

Kirchenfubboden hoch genug zu legen, dab nicht bei jeder Uberschwemmung das Wasser ins 

Innere dringen wiirde. Es mubte auch ein Ubergang zum noch hoheren Niveau des Gemeinde- 

saals geschaffen werden, der, nur halb so grofi wie der heutige, bis zur Fertigstellung der Kirche als 

Gottesdienstraum dienen sollte.31 Die Skizze zeigt uber dem Vorbau schon das Kreuz, das aus der 

Florentiner Lilie wachst, ein Lieblingssymbol des Pfarrers, das auch im Gemeindesiegel wieder- 

holt war und als Wappen neben der Tur des Gemeindehauses in der Via de’ Bardi erscheint. Am 

Tiirsturz liest man bereits den Beginn des Luther-Liedes “Ein feste Burg ist unser Gott”. Zu bei- 

den Seiten des Portals sind die Bronzeplatten angedeutet, von denen sich nur die rechte mit dem 

Datum der Gemeindegrimdung und dem Text 1. Petri 1,25 bis heute erhalten hat.32 In der Skizze 

ist die Scheingalerie aus Arkaden gebildet, bei denen anscheinend die mittleren Stiitzen, weil vom 

Vorbau halb verdeckt, keine Kapitelle bekommen sollten. Dr. Lessing war 1897-1898 Pfarrer in 

Venedig und kannte vermutlich Verona. Vom dortigen Dom (Abb. 5) konnte die Zeichnung man- 

che Motive ubernommen haben. Vergleichbar sind beim oberen Teil des Portalvorbaus Bogen in 

der Giebelschrage und die Uberschneidung der Mitte der Galeriezone. Auch in Verona ist die 

Fensterrose von diinnen Stiitzen gerahmt, die scheinbar die Bogen der Dachschrage tragen.
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Mazzanti arbeitete diese sicher nicht von ihm stammende Skizze zur viel besser strukturierten, 

farbigen Zeichnung (Abb. 6) aus.33 Die Proportionierung des Portalvorbaus entspricht nun schon 

der Ausfiihrung (Abb. 7). Auf die Breite des Vorbaus nehmen die Stiitzen Bezug, die bei der 

Scheingalerie die Arkaden gliedern und zugleich die oberen Halbsaulen tragen. Diese vertikale 

Gliederung bleibt bei den folgenden Entwiirfen erhalten, nur die Zahl der Bogen und die Form 

des Rundfensters werden noch variiert.

Vor dem Baubeginn war noch ein dringendes Problem zu losen. Grund und Boden fiir die 

Kirche gehorten nun der Gemeinde, nicht aber das Gelande, auf dem der Portalvorbau errichtet 

werden sollte. Der Antrag bei der Kommune, der einige Wochen spater zum Kauf von ein paar 

Quadratmetern der offentlichen Anlage fiihren sollte, datiert vom 13. Februar 1901. Beigefiigt ist 

eine mehrfach geknickte Zeichnung der geplanten Fassade (Abb. 8)34, wahrscheinlich dieselbe, die 

Mazzanti kurz zuvor dem Pfarrer brieflich angekiindigt hatte.35 Hier entspricht nun schon die 

Zahl aller Bogen der Ausfiihrung. Waren auf den vorhergehenden Entwiirfen an den Ecken fiber 

den Saulen des Vorbaus Saulchen angedeutet, so erkennt man jetzt die Ecknischen mit Figuren, 

wie sie bis heute zu sehen sind. Fiir eine dieser Nischen hat sich ein Entwurf erhalten (Abb. 9).36 

Es gibt auch eine Skizze mit Detailstudien zu einem Rundbau (Abb. II).37 Wahrscheinlich sollte 

es die massivere Variante zur Fassadenbekronung sein, die in der grofien Zeichnung die Form 

eines Tempelchens mit offenen Bogen angenommen hat. Im Marz beschlieht dann der Gemeinde- 

vorstand, als Sparmafinahme auf den turmartigen Dachaufsatz endgiiltig zu verzichten.38 Vom 

nicht erhaltenen, folgenden Fassadenentwurf bekommt man eine Vorstellung durch die Postkarte 

mit einem Spendenaufruf, die der Pfarrer zu Ostern 1901 verschickte.39 Der Dachaufsatz ist fort- 

gefallen, und wie auf der ersten, vielleicht auf Pfarrer Lessing zuriickgehenden Skizze zieren Al

pha und Omega die oberen Seitenfelder. Auf sie wird dann bei der Ausfiihrung verzichtet. Dafiir 

bekommt das Rundfenster statt eines aus Saulchen gebildeten Rades ein X als Christussymbol. 

Fiir diese Variante ist ein kolorierter Entwurf (Abb. 10) erhalten.40
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Nach der im Oktober 2001 abgeschlossenen Reinigung der Kirchenfassade (Abb. 7) sieht man 

wieder, dab die Farbgebung Mazzantis noch vielfaltiger ist als bei Frisches Entwurf (Abb. 3). Der 

helle Travertin kontrastiert mit dem Rot der Backsteine, Flatten von Verde di Prato bilden den 

Hintergrund fur die Bogen der Scheingalerie, und der Vorbau ruht auf Granitsaulen. Mazzanti 

hatte gerne grime Marmorsaulchen an den Kanten des Portalvorbaus angebracht, muhte sich aber 

mit den Nischenfiguren abfinden, die ihm als nicht gegliickt erschienen.41 Er schreibt im Septem

ber, dab die erste von ihnen fast fertig sei: “11 non felice resultato estetico ... e stato anche peggiorato 

dallo sbozzatore, il quale toise pietra in quantita maggiore del necessario, rendendo viepiu malagevole 

1’opera del Signor Neuper”. Es sind die noch erhaltenen Statuen (Abb. 12-13), die Theodor Riegel 

modelliert und Christian Neuper in Travertin ausgefiihrt hat.42 Sie waren dem Pfarrer wichtig als 

Allegorien von Wort und Lied, den Hauptelcmenten des evangelischen Gottesdienstes.

Der Innenraum der Kirche ist anders geworden als Mazzanti geplant hatte. Er schrieb am 21. 

November 1900, es erscheine ihm kaum moglich, das obere Stockwerk des norddstlich angren- 

zenden Hauses stehenzulassen.43 Seine Ende 1900 oder Anfang 1901 entstandenen Entwiirfe ge- 

hen noch davon aus, dab er in die Ostwand der Kirche fiinf grofie Fenster einbrechen konne. Er 

mufite sich spater, weil das Kiisterhaus nicht verandert wurde, mit den erhaltenen Biforien begnii- 

gen. Die neuromanische Entwurfsserie, die Mazzanti wohl am liebsten ausgefiihrt hatte, nimmt

19 Riccardo Mazzanti, Brief an Pastor Lessing vom 5. Juli 1901. AELKE
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fiir die Eingangswand (Abb. 14)44 mit den Bogen unter der Dachschrage auf die Fassadengliederung 

Bezug, und die Hohe der Orgelempore entspricht der auBeren Scheingalerie. Der Entwurf fiir die 

Altarwand (Abb. 15)45 wahlt eine etwas breitere Seitenrahmung unter ahnlichen, schrag anstci- 

genden Bogen, und die Profilhohe der Orgelbriistung kann zur Gliederung der Apsis beibehalten 

werden. Der Schnitt mit der ostlichen Seitenwand (Abb. 16)46 iibertragt auf den Innenraum die 

Bogenfriese und die langen Lisenen, die man bei norditalienischen romanischen Kirchen wie San 

Pietro in Civate am AuBenbau kennt. Auf halber Hohe ist ein Gesims eingefiigt, das die Anbin- 

dung zur Gliederung von Eingangs- und Altarwand herstellt. Diese Entwurfsserie versprach ei- 

nen gut proportionierten, einheitlichen historistischen Kirchenraum. Wahrscheinlich sah der 

Architekt schon voraus, dab die Baukommission vor den Kosten von soviel behauenem Travertin 

zuriickschrecken wiirde. Seine schlichten Varianten fiir Ost- und Altarwand (Abb. 17-18)47 konn- 

ten gleichzeitig mit der Serie entstanden sein; aber nun orientiert er sich nicht an mittelalterlichen 

Vorbildern sondern an toskanischen Kirchen der Friihrenaissance. Das Gesims auf Konsolen, das 

die Seitenwande horizontal gliedern soil, riickt nahe an die Fenster und nimmt keine Riicksicht 

mehr auf die Gesimshohe der Altarwand. Es hatte einen farbigen Akzent gesetzt, denn noch An- 

fang Mai war geplant, es in Terracotta auszufiihren, doch schlug Mazzanti selbst als Alternative 

die billigere Herstellung in Stuck vor.48
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Fur den heiklen Punkt der Kosten ist der Brief des Architekten vom Juli (Abb. 19) sehr cha- 

rakteristisch. Die eingefiigte Skizze zeigt an, welche Teile der Orgelempore nach Mazzantis An- 

sicht unbedingt in Travertin gehauen werden muhten. Er hatte gerne den Auftrag gegeben, die 

Pilaster ganz in Stein auszuftihren, ist aber schon halb auf eine neue Sparmabnahme vorbereitet. 

Die seitlichen Teile der Emporenbrtistung zeigen die Evangelistensymbole. Das Mittelstiick wur- 

de spater beim Einbau einer groberen Orgel entfernt. Dort war die christologische Abktirzung 

IX0YE zu lesen.49 Die Kapitelle zu beiden Seiten der Apsis (Abb. 20-21) bekamen eucharistische 

Symbole. Die erhaltenen Vorzeichnungen50 mit Ahren, Ranken und Gebilden, die Trauben sein 

mochten, konnten wohl auf Pastor Lessing zurtickgehen, der seine Vorstellungen illustrieren wollte.

Es gibt noch erstaunlich viele Entwtirfe fur die Kanzel51, von denen der am genauesten ausge- 

arbeitete gezeigt wird (Abb. 22).52 Die Kanzel sollte zunachst auf Konsolen in Form von Men- 

schen- oder Tierkopfen ruhen, und die Zeichnungen sind wohl im Herbst 1901 entstanden, denn 

im September wurden schon Marmorsaulchen fur die Kanzel bestellt.53 Der Prediger stand rechts 

von der Apsis, und es gab einen Zugang von der Sakristei. Eine Aufnahme aus dem Jahre 1932 

(Abb. 23) zeigt, dab in der Ausftihrung die Kanzelstiitze nicht mehr eine Konsole sondern eine 

neuromanische Saule wurde.
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Bei der Einweihung der Kirche am 1. Dezember 1901 war die Ausstattung noch sparsamer als 

auf der alten Ansicht. Erhalten haben sich der Tischaltar mit einfacher Marmorplatte auf dunkel 

geaderten, neumittelalterlichen Saulchen und die Kirchenbanke aus Kastanienholz. Das Altar- 

kreuz ist vielleicht noch das 1901 vom Venezianer Vincenzo Cadorin angefertigte.54

Uber dem Apsisbogen war ein Tonrelief mit dem Christuskopf eingelassen, ein Werk des Bild- 

hauers Peter Bruckmann, eines Schwiegersohnes von Bocklin.55 Links von der Apsis stand ein 

Taufstein in Form einer Wasserlilie, aus grtinem Marmor und Sandstein, angefertigt von Christian 

Neuper.56 Ein Wandbild von Otto Vermehren zeigte Christus mit einem Kind auf dem Arm und 

den Vers Markus 10, 14.57 Dieser ersten Ausstattung von 1901 wurden 1904 die noch erhaltene 

Vergoldung der Kalotte und die verlorenen Leinwandbilder der Apsis zugefugt. Die Bilder stellten 

Christus und die vier Evangelisten dar, und Ilka von Fabrice hatte sie ausgefiihrt und geschenkt.58 

1905 make Theodor Riegel fur die Orgelempore Zwickelbilder mit singenden Kindern und musi- 

zierenden Engeln. Anschliefiend fiihrte er um den Apsisbogen und an den Seitenwanden Ornament

bander mit christlichen Symbolen und Bibelspriichen aus.59 Zu Pfingsten 1912 wurden in die 

Bogenfelder der Kanzel die drei Reliefs von Karl Gabriel eingelassen, die man heute in der kleinen 

Taufkapelle sieht, die aber mit ihren Darstellungen der Gleichnisse vom Samann (Abb. 24; Matth. 

13, 3-8), vom Fischernetz (Abb. 25; Matth. 13,47-48) und vom verlorenen Schaf (Abb. 26; Luk. 15, 

4-6) auf die Predigt verweisen. Die Reliefs waren eine vom Pfarrer angeregte Stiftung des Prinzen 

Friedrich Heinrich von Preufien.60 Aufier dem Altar und diesen sehr qualitatsvollen, archaisierenden 

Reliefs fiel nahezu die ganze erste Kirchenausstattung 1953 der “baulichen und stilmafiigen Er- 

neuerung des Gotteshauses” unter der Leitung des Architekten George Edward Scheffer zum 

Opfer.61 Heute wiibtc man wohl eine Ausstattung besser zu wtirdigen, die als Ganzes so charakte- 

ristisch fur die Konzepte des ersten Pfarrers und fur die Kunstbestrebungen einiger unter den 

damals in Florenz arbeitenden deutschen Bildhauern und Malern war. Der Bocklin-Kreis war gut 

vertreten, wahrend anscheinend niemand engere Beziehungen zum 1905 gestifteten Kiinstlerhaus 

Villa Romana oder zu Adolf von Hildebrand hatte.

29 Florenz, Deutsche Evangelische Kirche und 

Gemeindehaus (Zustand vor dem Mai 1914).
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30 Carlo Bocklin, Umbauentwurf mit der Ansicht vom 

Lungarno Torrigiani.

31 Riccardo Mazzanti, Grundrifi der Kirche, 1901. 

AELKF, Inv. Z 9.
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32 Reinhard Bruckmann, Johannes der Taufcr. Florenz, 

Deutsche Evangelische Kirche, Hof.

33 Carlo Bocklin, Ansicht des Hofes. GDSU, Inv. NA 

101888.
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34 Reinhard Bruckmann, Hoffassade. Flo

renz, Deutsche Evangelische Kirche.

Noch ehe die letzten Kirchbauschulden bezahlt waren, drangte schon Pfarrer Lessing, den 

Umbau der beiden schmalen, bis dahin von Mietern genutzten Hauser an der Via de’ Bardi zu 

einem Gemeinde- und Pfarrhaus in Angriff zu nehmen. Im Mai 1911 wurde Carlo Bocklin in die 

Baukommission gewahlt.62 Sein Schwager, der Bildhauer Peter Bruckmann, gehorte seit Jahren 

dem Gemeindevorstand an, der Pfarrer kannte die Familie gut und hatte 1901 an Arnold Bocklins 

Grab gesprochen.63 Der Sohn war als Architekt ausgebildet, hatte aber in den letzten Lebensjah- 

ren des Vaters einen erheblichen Anted an der Ausfiihrung von Arnold Bocklins Bildern, und erst 

nach dessen Tod erwachte wieder sein Interesse am Bauen.641911 ging es zunachst nur um Bera- 

tungen zu bereits vorhandenen Planen.65 Erst Anfang 1914 scheint Carlo Bocklin gefragt worden 

zu sein, ob er die Bauleitung iibernehmen wolle, denn er schreibt an Pfarrer Lessing, dab ihn das 

“reizvolle Problem” des Gemeindehauses interessiere und er sich gerne damit befassen wurde.66
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35 Florenz, Gemeindehaus der Deutschen Evangelischen 

Kirche (Zustand vor dem Mai 1914).

36 Carlo Bocklin, Umbauentwurf fiir die Fas- 

sade zur Via de’ Bardi.

Aber es gab auch einen Konkurrenten, einen Ingenieur R. Prokopowski, der fiir die Gemeinde 

altere Kostenvoranschlage gepriift hatte und nun bat, auch unverbindlich Entwiirfe einreichen zu 

durfen.67 Es existiert noch als stark verblabte Lichtpause ein Grundrifi der beiden Hauser vor dem 

Umbau.68 Die Reste der ehemaligen Trennmauer zwischen den Gebauden sind im zweiten Ent- 

wurf Prokopowskis (Abb. 27)69 und in Bocklins Plan (Abb. 28)70 noch gut zu erkennen. Aus dem 

Vergleich ergibt sich, dab die Architekten zu der Zeit anscheinend nur zwei Vorgaben zu beriick- 

sichtigen hatten. Im Nordteil des ostlichen Hauses war schon 1901 im ErdgeschoB ein Gemeinde- 

saal eingerichtet worden, der nun um die Breite des westlichen Gebaudes vergrobert werden sollte, 

und es mufite, siidlich angrenzend, ein kleiner Lichthof neu entstehen. Prokopowski respektierte 

in seinen beiden Entwiirfen die vorhandenen vier Offnungen zur Strahenseite, die Bocklin dage- 

gen, mit Ausnahme des obersten Stockwerks, auf drei reduzierte. Prokopowski muE eine Abnei- 

gung gegen schrage Wande gehabt haben und wollte die tragende Westwand iiberall aushohlen, 

um rechtwinklige Raume einzurichten. Bocklin dagegen benutzt soviel wie moglich vom vorhan

denen Mauerwerk und schlagt eine viel grofiziigigere Gliederung vor. Es ist kein Wunder, dab der 

Kirchenvorstand seinen Entwurf bevorzugte.71 An Prokopowskis Entwiirfen ist eigentlich nur 

Eines interessant. Er versetzt den Eingang ganz nach Westen, um von unten bis oben das Trep- 

penhaus in den Schacht westlich vom kleinen Lichthof legen zu konnen. Bocklin nutzt diesen 

Platz nur fiir den Aufstieg vom ersten zum zweiten Stock, wahrend er sowohl im ErdgeschoE als 

vom zweiten zum dritten Stock einen viel helleren, weitraumigeren Aufgang plant. Bei einem 

Umbau nach dem zweiten Weltkrieg ist man fiir den oberen Teil des Treppenhauses zu 

Prokopowskis Losung zuriickgekehrt.
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37 Carlo Bocklin, Fassade des 

Gemeindehauses. GDSU, Inv. 

NA 101885.

Pfarrer Lessing war im Mai 1914 so fest von der bevorstehenden Ausfiihrung der Entwiirfe 

Bocklins tiberzeugt, dab er seinen Bitten um finanzielle Unterstiitzung durch den Oberkirchenrat 

und den Central-Verein der Gustav-Adolf-Stiftung Lichtpausen beifiigte und den Namen des 

Architekten nannte.72 Deshalb kann man sicher sein, daft der nicht datierte und unsignierte erhal- 

tene Plan derselbe sein muB, den Bocklin am 6. April 1914 vorgelegt hatte. Am 25. Mai 1914 

verschickte der Gemeindevorstand einen gedruckten Spendenaufruf, der Photographien mit dem 

damaligen Zustand der Hauser und Aquarelle von Bocklins Projekt abbildete.73 Auf der Seite zum 

Lungarno (Abb. 29) erkennt man, wie schmal und hoch das eine der noch bestehenden Gebaude 

war. Mit dem Nachbarhaus vereint, sollte es grobere Fenster und im oberen Stock eine htibsche 

mittlere Loggia bekommen (Abb. 30). Es war damals vorgesehen, einen Teil des Kiisterhauses 

abzureissen und einen direkten Zugang vom Lungarno zum Gemeindesaal zu schaffen. Nur die 

Gestaltung des kleinen Hofes zwischen Kiisterhaus, Kirche und Gemeindesaal entspricht noch 

weitgehend diesem ersten Entwurf Bocklins. Vergleicht man seinen GrundriB mit dem von 1901 

(Abb. 31)74, so ist die Ostwand der Sakristei zuriickgesetzt, damit der Gemeindesaal ein Fenster 

mehr bekommen konnte. Der neue Eingang ist aufwendig gestaltet, wie es nur vertretbar war,
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solange es eine viel benutzte Tur sein sollte, kein Zugang von einem abgelegenen Hofchen wie 

heute. Fur die Skulpturen hat offenbar wieder Pastor Lessing das Programm bestimmt. Ausge- 

fiihrt wurden sie vom friih verstorbenen Reinhard Bruckmann, einem Neffen des Architekten 

Carlo Bocklin und Sohn des Bildhauers Peter Bruckmann.75 In die Wand des Kiisterhauses, gut 

sichtbar vom Fenster des Gemeindesaales, ist ein Hochrelief mit der Btiste von Johannes dem 

Taufer, dem Florentiner Stadtpatron, eingelassen (Abb. 32). Als Ruler in der Wiiste fordert er auf, 

den Weg des Herrn zu bereiten, und blickt hintiber zum ehemaligen Sakristeieingang. Dort ist auf 

dem Tiirsturz dargestellt, wie dem von Jericho kommenden Christus wirklich ein Empfang vor 

dem Tor von Jerusalem bereitet ist (Abb. 34, 41).76 Das Relief ist eindrucksvoll in seiner 

romanisierenden, sich auf pragnante Bewegungen beschrankenden Erzahlweise.

Weit besser als man es in einer Photographic konnte, zeigt eine Zeichnung, signiert von Carlo 

Bocklin, den kleinen Hof (Abb. 33). 1940 hat die Witwe dem Zeichnungskabinett der Uffizien 

eine Sammlung geschenkt, darunter vier Blatter, die sich auf das Gemeindehaus beziehen. Die 

benachbarten Zeichnungen geben andere Bauten oder Gebaudeveranderungen des Architekten 

wieder, und ihnen ist gemeinsam, dab es nicht Entwiirfe sind sondern Erinnerungsbilder, wie sie 

Bocklin wohl gegen Ende einer Arbeit aufnahm, vielleicht auch mit der Absicht, sie potentiellen 

neuen Auftraggebern zu zeigen. Es gibt zwei mogliche Daten fiir die Gemeindehauszeichnungen, 

entweder um 1922, als die Einweihung stattfand, oder Mitte 1915, als die Arbeiten zur Zeit der 

Kriegserklarung Italiens an Osterreich-Ungarn eingestellt werden mufiten. Die Entstehung 1915 

ist wohl wahrscheinlicher, denn die Ansicht des Hofes ist teils Zustandswiedergabe, teils Wunsch- 

bild. Der gotische Pfeiler, Rest eines mittelalterlichen Gebaudes an dieser Stelle, existiert noch,

38 Carlo Bocklin, Eingangsraum 

und Treppe. GDSU, Inv. NA 

101886.



I. Hueck / Die evangelische Kirche in Florenz 2Y7

aber er hat, nach den recht ausfiihrlichen Beschreibungen Lessings zu schliefien, nie die Figur des 

Drachentoters Georg getragen, die der junge Bruckmann vielleicht gerne ausgefiihrt hatte.

Der erste Umbauentwurf Bocklins sah fur die bis dahin wenig ansprechende Hauserfront zur 

Via de’ Bardi (Abb. 35) eine neue Dreiachsigkeit der Hauptgeschosse und eine Fensterform vor, 

die sich den Renaissance-Bauten der Strahe anpassen sollte (Abb. 36). Eine von Bocklins Zeich- 

nungen in den Uffizien (Abb. 37) zeigt, wie die Fassade dann ausgefiihrt wurde. Die Anderungen 

gegentiber dem ersten Entwurf sind leicht zu erklaren. Am 28. Mai 1914 hatte das Ufficio Belle 

Arti del Comune seine Zustimmung zum vorgelegten Umbauprojekt mit einem Vorbehalt gege- 

ben: “purche venga demolito tutto quanto 1’intonaco allo scopo di rimettere in vista gli antichi 

pietrami, archi, ecc. che, dalle tracce apparse, si ritiene debbano trovarsi nascosti in buono stato”.77 

Das Erdgeschofi muhte also steinsichtig sein. Den besser erhaltenen Flachbogen links, den man 

wohl unter dem Putz schon erkennen konnte, hatte Bocklin auch in seinen ersten Entwurf einbe- 

zogen, nicht aber die Reste von weiteren Bogen und die Kanten einstiger Offnungen. Er fand eine 

recht geschickte Losung, um die gestellten Bedingungen zu erfiillen. Seine neuen Steine sind eben- 

falls Pietra forte, nur mit glatterer Oberflache als die alten, und um die GroBe der ehemaligen 

Offnungen anzudeuten, sind die eingefiigten Steinreihen etwas zuriickgesetzt.

Zu einem mittelalterlichen, groBeren Bau an dieser Stelle gehdren auBer den Resten der Fassa

de noch Teile des Kellers und die Pfeiler im Hof. Pfarrer Lessing glaubte, es sei ein “Stuck eines 

einstigen groBen Pilgerhauses und Hospitals, das im Jahre 1292 fiir die nahe Kirche St. Lucia de’ 

Magnoli erbaut wurde und seinen Zwecken jahrhundertelang gedient hat, bis es spater in vier 

kleinere Wohnhauser aufgeteilt worden und in privaten Besitz iibergegangen ist”.78 Er hat wohl 

Nachrichten zum Spedale di Santa Lucia miBverstanden, das von der Bigallo-Bruderschaft auf 

dem Gelande des spateren Palazzo Bardi-Canigiani und auf der gegeniiberliegenden StraBenseite 

errichtet wurde.79 Die im Gemeindehaus erhaltenen Reste konnten Teile eines der mittelalterli

chen Palaste der Bardi oder der Mozzi sein.

Der Planwechsel zwischen Bocklins im Mai 1914 noch giiltigem Fassadenentwurf und dem 

ausgefiihrten muB rasch erfolgt sein, denn am 8. Juni begann der Umbau80, und am 6. Juli erteilte 

die Kommune fiir einige Monate die Erlaubnis, vor dem Haus ein Geriist aufzustellen.81 Fiir die 

Entstehung der Zeichnung Bocklins in den Uffizien ist, wenn man die Staffagefiguren ansieht, 

1915 wohl wahrscheinlicher als 1922.

Beim Umbau im Inneren waren die Plananderungen gegentiber der Zeichnung vom April 1914 

einschneidender als bei der Fassade. Aus dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 8. Juni 1914 

erfahrt man, dab das Ufficio d’lgiene del Comune, nach Priifung der Plane, eine Erweiterung des 

Lichthofes verlangt hatte.82 Es lag bereits ein neuer Entwurf vor, der dieser Bedingung Rechnung 

tragen sollte, mit dem jedoch der Vorstand nicht einverstanden war, weil die VergroBerung des 

Hofes nur auf Kosten aller nach Siidwesten gelegenen Raume moglich war. Nach weiteren Ver- 

handlungen akzeptierte das Ufficio Tecnico del Comune am 25. Juni die Grundztige des ersten 

Planes, aber mit der Auflage, es diirften keine standig oder zeitweise bewohnten Raume ihr einzi- 

ges Licht von der “chiostrina” bekommen.83 Das betraf vor allem die Schlafzimmer im dritten 

Stock, aber ihre geanderte Lage fiihrte auch zu anderen Abwandlungen in der GroBe und Nut- 

zung der Zimmer. Die wirklich beim Umbau benutzten Plane haben sich im Archiv der Gemein- 

de nicht erhalten. Eine der Bocklin-Zeichnungen in den Uffizien (Abb. 38) entspricht fiir den 

Eingangsbereich im ErdgeschoB dem heutigen Zustand. Beim Eintreten hat man links vor sich die 

Tur zur Garderobe und weiter zum Gemeindesaal, rechts die Treppe. Im Entwurf vom April 1914 

dagegen befand sich die Eingangstiir weiter links; man hatte die Treppe links vor sich gesehen, 

und die Tur zur Garderobe war nach rechts versetzt. Im ersten Stock anderte sich wenig. Fiir das 

erste bis dritte Stockwerk kann man den Plan vom April 1914 mit erhaltenen Zeichnungen ver- 

gleichen, die wohl fliichtig hingeworfene Kopien der eigentlich giiltigen Bauplane waren.84 Wahr- 

scheinlich haben sie Bocklin als Anschauungsmaterial fiir die Vorstandssitzung vom 22. Marz
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1915 gedient.85 Der Architekt muftte an dem Tag darlegen, daft alle Kostenvoranschlage nach den 

kriegsbedingten Preissteigerungen nicht mehr eingehalten warden und daft die vorgesehene Zen- 

tralheizung nun zu kostspielig sei. Er empfahl die Aufstellung von Ofen, wie sie in den drei 

Stockwerkplanen eingezeichnet sind. Im zweiten Stock hat sich, verglichen mit dem Plan vom 

April 1914, auf der Nordseite nicht nur die Bestimmung sondern auch die Grofte der Raumc 

geandert. Im dritten Stock (Abb. 39)86 ist die Loggia aus der Mitte nach Westen verschoben, und 

der grofte Raum reicht bis an den Lichthof. Die Schlafzimmer, die vorher an diesem Hof liegen 

sollten, sind nun im Nordosten. Eine von Bocklins Zeichnungen in den Uffizien (Abb. 40) zeigt, 

wie ganz anders als heute eine Diele im zweiten mit dem Aufgang zum dritten Stock gewesen ist.87

39 Carlo Bocklin, Skizze zum Umbau des dritten Stockwerks. AELKF, Inv. Z 33.
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40 Carlo Bocklin, Diele im zweiten Stock und Aufgang zum ObergeschoE. 

GDSU, Inv. NA 101887.

Im Mai 1915 wurden die Bauarbeiten eingestellt, und die letzten Reichsdeutschen verliehen die 

Stadt.88 Das Gemeindehaus war schon unter Dach und Fach. Es fehlten nur noch die Fuhboden- 

belage und einiges an Schreinerarbeiten. Pfarrer Lessing kam im September 1920 nach Florenz 

zuriick. Er mub mit soviel Geschick verhandelt haben, dab die Kirche schon im Juni 1921 wieder- 

eroffnet werden konnte und im September des Jahres auch die Beschlagnahme des Gemeindehau- 

ses aufgehoben war.89 Carlo Bocklin hatte bereits einen neuen Kostenvoranschlag zur Fertigstellung 

der Raume vorgelegt. Wie man im Protokoll der Gemeindeversammlung vom 14. November liest, 

bewilligte auf Antrag des Pfarrers das Auswartige Amt in Berlin einen ZuschuB von 46 000 Lire 

“in der Hoffnung, es werde moglich sein, Schule und Kunsthistorisches Institut im Hause mitunter- 

zubringen”. Christian Hiilsen hat kurz darauf erklart, dab die vom Pfarrer im ErdgeschoB fur das 

Kunsthistorische Institut vorgesehenen Raume nicht ausreichen wurden, well eine grohe weitere 

Bibliothek aus Deutschland zu erwarten sei.90 Der Ausbau des Gemeindehauses wurde erstaun- 

lich schnell beendet. Die deutsche Schule konnte schon im Februar 1922 in Raumen des ersten 

Stockwerks eroffnet werden und blieb dort vier Jahre lang.91 Am 14. November 1922 fand die 

feierliche Eroffnung des Gemeindesaales statt.92 Die im spaten 19. Jahrhundert gegriindeten Ein

richtungen, die evangelische Kirche ebenso wie das Kunsthistorische Institut, waren bereit, ihre 

Tatigkeit wieder aufzunehmen.
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ANMERKUNGEN

I ch verdanke Jurgen Kruger zahlreiche Hinweise zur Geschichte der deutschen evangelischen Kirchen imAus- 

land. 1980 nannte mir Annelie De Palma die Zeichnungen von Carlo Bocklin in den Uffizien. Der damalige 

Dokt or and Andrea Botto gab mir freundlicherweise 1992 seine Exzerpte aus Dokumenten zur Kirch e im Besitz 

des Archivio Storico del Comune. Pastor Henning Goeden und der Kirchenvorstand setzten sich dafiir ein, daft 

2001 die Zeichnungen aus Gemeindebesitz, die bei der Flut 1966 gehtten batten, von Sergio Boni restauriert 

vierden konnten, ein Teil der Archivalien durch Luana Maekawa. Eine Auswahl der Zeichnungen und Doku- 

mente war vom 25. C)ktober2001 an in derKirche zu sehen. I ch benutze den urspriinglichen Namen des Baus, der 

erst seit 1950 evangelisch-lutherische Kirche heiflt.
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ASCF Archivio Storico, Comune di Firenze

EZA Evangelisches Zentralarchiv, Berlin

GAW Gustav-Adolf-Werk, Leipzig
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Gemeindesaal statt. Beigefiigt ist eine Innenaufnahme des Raumes mit einem provisorischen Kanzelaltar.

Lessing (Anm. 12), S. 182. Auf der verlorenen linken Tafel stand das Datum der Kirchenweihe mit der Tages- 

losung zum 1. Dezember 1901, Epheser 2,19: “So seid ihr nun nicht mehr Gaste und Fremdlinge, sondern 

Burger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen”.

Blei- und Farbstifte, grau aquarelliert, 42,8 x 31,8 cm.

Feder, 45,6 x 32,6 cm.

AELKF, Brief Mazzantis vom 11. Februar 1901.

Bleistift, 26,9 x 20,8 cm.

Bleistift und Feder, 13,6 x 21,2 cm.

AELKF, Prot., I, Vorstandssitzung vom 14. Marz 1901.

EZA, 5/1480, S. 69 sind zwei Exemplare beigeheftet.

Tusche, aquarelliert, 9,5 x 8,5 cm. Unter den Akten des Archivs findet man eine ahnliche Vorzeichnung. 

AELKF, Brief Mazzantis vom 14. September 1901.

Jahresbericht 1901 (Anm. 15), S. 11. Der Maier und Bildhauer Theodor Riegel, geboren 1866 in Munchen 

(vgl. Thieme/Becker, XXVIII, 1934, S. 326) lebte mindestens 1901-1905 in Florenz. Der Bildhauer Christian 

Neuper aus Weifienstadt, der einen Teil seiner Ausbildung an der Akademie in Carrara erhalten hatte (vgl. 

Thieme/Becker, XXV, 1931, S. 419), war 1901-1902 Gemeindemitglied in Florenz.

Vgl. Anm. 25.

Bleistift, grau aquarelliert, rote Tinte, 42,8 x 32,2 cm.

Bleistift, graubraun aquarelliert, rote Tinte, 42,8 x 32,1 cm.

Bleistift, blafirot aquarelliert, 31,4 x 56,5 cm.

Inv. Z 7: Bleistift und Feder, aquarelliert, 33,4 x 54,4 cm; Inv. Z 8: Bleistift und rote Tinte, 42,8 x 32,2 cm. 

AELKF, Brief Mazzantis vom 3. Mai 1901.

Lessing (Anm. 12), S. 183-184.

AELKF, Inv. Z 21-23, Bleistift, 11,7 x 17,7, 8,9 x 15,7 und 13,5 x 21 cm.

AELKF, Inv. Z 13-18.

Feder, 54,5 x 29,4 cm.

AELKF, Brief Mazzantis vom 14. September 1901.

AELKF, Prot., I, Vorstandssitzung vom 24. Oktober 1901; Lessing (Anm. 12), S. 183.

AKL, 14, 1996, S. 463; Jahresbericht 1901 (Anm. 15), S. 11; Lessing (Anm. 12), S. 183.

Vgl. Anm. 42.

Jahresbericht 1901 (Anm. 15), S. 11; Lessing (Anm. 12), S. 183. Vgl. Thieme/Becker, XXXIV, 1940, S. 277; 

Antonio P. Torresi, Neo-medicei. Pittori, restauratori e copisti dell’Ottocento in Toscana: Dizionario biografico, 

Ferrara 1996, S. 204-205.

EZA, 5/1502, S. 10 beigeheftet: Deutsche Evangelische Gemeinde in Florenz. Sechster Jahresbericht 1904, 

Stuttgart (1905), S. 8; Lessing (Anm. 12), S. 183. Vgl. Thieme/Becker, XI, 1915, S. 167. Die Malerin war von 

1903 bis zu ihrem Tode 1907 in Florenz Gemeindemitglied.

Vgl. Anm. 42; EZA, 5/1502, S. 14 beigeheftet: Deutsche Evangelische Gemeinde in Florenz. Siebter Jahresbe

richt 1905, Stuttgart (1906), S. 6-7; Lessing (Anm. 12), S. 183-184 (dort wird der Maier irrtiimlich Hermann
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Riegel genannt). Eine Abbildung der verlorenen Temperabilder auf Goldgrund an der Orgelempore findet 

man in: Jb. fiir die evangelischen Gemeinden deutscher Zunge in Italien, 1914, S. 20-21. Im Gemeindearchiv 

haben sich 1974 aufgezeichnete Erinnerungen von Hermann Lessing, einem Sohn des Pfarrers, erhalten. Er 

berichtet, dab die Bildreihen seitlich der Apsis mit David als Harfenspieler und einem Cherub begannen. 

GAW, Archiv, Nr. 156, II, S. 99 beigeheftet: Deutsche Evangelische Gemeindc in Florenz. Vierzehnter Jahres- 

bericht 1912, Stuttgart (1913), S. 8-9. Zu Karl Gabriel aus Stuttgart, der in keinem Lexikon erfaht ist, schreibt 

Lessing (Anm. 12), S. 183: “(Er) war eine der begabtesten Persbnlichkeitcn unter den jiingeren Bildhauern, 

die vor dem Krieg uber Florenz kamen. ... (Er) ist dann nach Rom gegangen, am Anfang des Weltkrieges als 

Freiwilliger mit hinausgezogen und unter den Ersten gefallen”. Gabriel war 1910-1911 in Florenz (Eugen 

Lessing, Florenz, in: Jb. fiir die deutschen evangelischen Gemeinden Italiens, 1913, S. 17-23,22). Nachfreund- 

licher Auskunft der Staatlichen Akademie der Bildenden Kiinste Stuttgart vom 7. Marz 2002 sind im dortigen 

Archiv keine Unterlagen zu Karl Gabriel vorhanden. Er scheint also nicht in seiner Heimatstadt zum Bild- 

hauer ausgebildet worden zu sein.

AELKF, Prot., IV, Vorstandssitzung vom 3. November 1953.

AELKF, Prot., Ill, Vorstandssitzung vom 11. Mai 1911.

Vgl. Bernd Roeck, Florenz 1900: die Suche nach Arkadicn, Miinchen 2001, S. 244, 247 (Warburgs Eindriicke 

vom Begrabnis).

Vgl. AKL, XII, 1996, S. 115 (dort findet sich die nicht zutreffende Angabe, auch die Kirche sei von Carlo 

Bbcklin erbaut).

AELKF, Prot., II, Vorstandssitzung vom 26. November 1909: der Schwiegervater eines Vorstandsmitgliedes, 

ein Ingenieur Squarcialupi, uber den sonst nichts bekannt ist, wurde fiir das Umbauprojekt zugezogen, und 

er wird in den folgenden Protokollen wieder genannt. Prot., Ill, Vorstandssitzung vom 26. Juni 1913: die 

Vorstandsmitglieder werden eingeladen, am 6. Juli das Gemeindehaus und die Bauplane des Architekten zu 

besichtigen. Mit dem Architekten war vermutlich noch Squarcialupi gemeint.

AELKF, Brief Bbcklins vom 17. Februar 1914.

AELKF, Prot., Ill, Vorstandssitzung vom 19. Marz 1914. AELKF, Inv. Z 27-30: Prokopowskis erste Um- 

bauplane fiir alle Stockwerke, signiert und datiert am 18. Februar 1914; Inv. Z 34-35: seine geanderten Plane 

vom Marz 1914 fiir Erdgeschoh und ersten Stock. AELKF, Prot., Ill, Vorstandssitzung vom 7. April 1914: 

Prokopowski erlauterte seine Plane “soweit sie fertig gestellt sind”. Da spater in derselben Sitzung die Ent- 

scheidung zugunsten von Bbcklins Entwurf fiel, wird sein Konkurrent wahrscheinlich nicht mehr als die 

erhaltenen Plane gezeichnet haben.

AELKF, Inv. Z 26, 53 x 92 cm.

Feder, aquarelliert, 46,7 x 37,4 cm.

Feder, aquarelliert, 59,2 x 49 cm.

AELKF, Prot., Ill, Vorstandssitzung vom 7. April 1914. Schon in der Sitzung des Vortages hatten sich Pfarrer 

Lessing und das Vorstandsmitglied von der Gabelentz-Linsingen fiir Bbcklins Entwurf ausgesprochen. Der 

neue Direktor des Kunsthistorischen Institutes teilte offenbar nicht die Bedenken gegen das ganze Um

bauprojekt, die sein Vorganger Heinrich Brockhaus und der Archaologe Christian Hiilsen geauhert hatten 

(vgl. AELKF, Prot., Ill, Gemeindeversammlung vom 4. Februar 1912).

EZA, 5/1484, Bericht Lessings vom 8. Mai 1914; GAW, Archiv, Nr. 156, II, S. 120 mit Beilagen: Brief Lessings 

vom 8. Mai 1914.

AELKF. Der jetzige Aufbewahrungsort der dort reproduzierten Entwiirfe Bbcklins ist leider nicht bekannt. 

Feder, aquarelliert, 29,5 x 55 cm.

Der junge Bildhauer ist in keinem Lexikon erfaht. Lessing (Anm. 12), S. 184: die Skulpturen im Hof “stam- 

men von der Hand des friihvollendeten Enkelsohnes Arnold Bbcklins, Reinhard Bruckmann. Die Eltern, 

Peter Bruckmann und Klara geb. Bbcklin, folgten dem Sohn ein Jahr spater im Tode nach”. Da Peter Bruckmann 

am 24. Dezember 1925 starb, lebte der Sohn wohl bis 1924.

Lessing (Anm. 12), S. 184: fiir den Pfarrer bedeutete das Thema auch die Erinnerung an den ersten Advent als 

den Tag, an dem 1901 die Kirche eingeweiht wurde.

ASCF, BA 1/27, inserto 701-766.

Lessing (Anm. 12), S. 185-186.

Paatz, Kirchen, II, S. 600.

AELKF, Prot., Ill, S. 231: eingeklebt ist die Photographic mit dem Text der Bauurkunde vom 24. Januar 

1915, die den Arbeitsbeginn nennt.

ASCF, Concessioni edilizie, 5460, Reg. 3043.

AELKF, Prot., III.

ASCF, Concessioni edilizie, 5460, Reg. 4491.

AELKF, Inv. Z 31-33.

AELKF, Prot., III.
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86 Bleistift, 32,5 x 24,9 cm.

87 Dieser Teil des Gebaudes wurde nach 1945 durch einen damaligen Mieter stark verandert.

88 AELKF, Prot., Ill, S. 240: Kurzbericht zu den Jahren 1915-1920.

89 AELKF, Prot., Ill, Gemeindeversammlung vom 14. November 1921; EZA, 5/1436, Lessings Bericht fur die 

Pfarrkonferenz vom 6.-7. Juni 1923 in Venedig.

90 AELKF, Prot., Ill, Vorstandssitzung vom 7. Dezember 1921; die Verhandlungen mit dem Institut waren zur 

Zeit der Vorstandssitzung vom 12. Mai 1922 noch nicht abgeschlossen. Vgl. Hans W. Hubert, Das Kunst- 

historische Institut in Florenz von der Griindung bis zum hundertjahrigen Jubilaum (1897-1997), Florenz 

1997, S. 37-38.

91 AELKF, Prot., Ill, Vorstandssitzung vom 14. Februar 1922; vgl. das Protokoll der Vorstandssitzung vom 22. 

Dezember 1925: Auszug der Schule, die ihr eigenes Haus in der Via Faentina eroffnete.

92 AELKF, Prot., Ill, Vorstandssitzung vom 2. November 1922; Lessing (Anm. 12), S. 185.

41 Reinhard Bruckmann, Einzug in Jerusalem. Florenz, Deutsche Evangelische Kirche, Hof.



244 I. Hueck / Die evangelische Kirche in Florenz

RIASSUNTO

La comunita evangelica tedesca, costituitasi nel 1899, acquisto fra il 1900 ed il 1901 tre case 

confinanti, situate fra il Lungarno Torrigiani e Via de’ Bardi, per trasformarle via via in una piccola 

chiesa, la sede della comunita e 1’abitazione della famiglia del pastore Eugen Lessing, lo spiritus 

rector in tutte le fasi della costruzione e della decorazione. Attraverso i disegni conservatisi e le 

fonti scritte, 1’articolo cerca di seguirne le tappe, dai primi progetti di Rudolf Frische per la facciata 

alle varie modifiche dell’architetto Riccardo Mazzanti, il quale porto a termine la costruzione 

della chiesa, inaugurata il 1° dicembre 1901. Nell’aprile del 1914, in concorrenza con 1’ingegnere 

R. Propowski, Carlo Bocklin vinse il concorso per la trasformazione della sede della comunita e 

riusci a terminare i lavori essenziali prima degli eventi bellici del 1915. Revocato il sequestro, nel 

1922 bastarono pochi mesi per completare anche la sistemazione interna.

La decorazione della chiesa fu affidata in parte a generosi membri della comunita, in parte a 

giovani artisti tedeschi soggiornanti per un breve periodo in citta. Fra le poche opere sopravvissu- 

te alle trasformazioni del 1953 sono notevoli i rilievi scolpiti nel 1912 da Karl Gabriel. Il pastore 

era in buoni rapporti con la famiglia del pittore Arnold Bocklin, ed era attivo per la comunita, 

oltre al figlio, architetto Carlo Bocklin, il genero, lo scultore Peter Bruckmann. Il figlio di que- 

st’ultimo, il giovane Reinhard Bruckmann, e 1’autore delle sculture nel cortile della chiesa.

Bildnachweis:

KIF: Abb. 1-4, 6, 9-22, 24, 26-28,31-32, 34, 39. -Alinari (Brogi), Florenz: Abb. 5. - Soprintendenza patrimonio 

storico artistico e demoetnoantropologico, Florenz: Abb. 33, 37, 38, 40. - Aus: Deutsche Evangelische Gemeinde in 

Florenz, FiinfterJahresbericht 1903, Stuttgart (1904): Abb. 7. -Aus: Deutsche Evangelische Gemeinde in Florenz, 

Jahresbericht 1935, Florenz (1936): Abb. 23. - Aus: Die Deutsche Evangelische Gemeinde in Florenz bittetum 

freundliche Beihilfe zum Gemeinde- und Pfarrhausbau, Florenz 1914: Abb. 29-30, 35-36.


