
DEUTSCHE BAUZEITUNG
MIT DEN B EILA G EN  STADT UND SIEDLUNG

KONSTRUKTION UND AUSFUHRUNG B= 1 9 '? 1  
WETTBEWERBE UND ENTWURFE 65l' ,m 1 3 0 1  

BAUWIRTSCHAFTUND BAURECHT i o . j u n i  
NACHRICHTENDIENST 4 7 * 4 8
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SU dan sIch t

GENESUNGSHEIM MAROUARTSTEIN
A R C H ITE K T R E IC H S B A H N R A T  L IM P E R T , A U G SBU R G  •  14 A B B ILD U N G E N

Die Reichsbahn-Arbeiterpensionskasse I I  in 

Rosenheim hatte im Marz 1929 einen Ideenwett- 

bewerb unter den Arehitekten der Reichsbahn- 
und Postverwaltung in Bayern veranstaltet. Ein 

1. Preis wurde nicht verteilt, einen 2. Preis er

hielt Reichsbahnrat L i m p e r t von Augsburg, 
dem auch die gesamte Entwurfsbearbeitung und 

Bauleitung iibertragen wurde.
Das Heim liegt nahe bei Marquartstein im Tal 

der Tiroler Achen auf eihem gegen Norden und 

Westen durch Wald geschiitzten, sonnigen Wie- 
senhang, der nach Siiden und Osten einen weiten 

schónen Blick in die Berge gewahrt.
Das Haus bietet Raum fiir etwa 120 Insassen. 

Etwa 100 Betten sind bestimmt fiir die Patienten, 

die sich zusammensetzen aus den versicherten 

Arbeitern der Reichsbahn- und Reichspostver- 

waltung in Bayern, aus Beamten der beiden Ver- 

waltungen und, soweit Platz vorhanden, Ver-

sicherten der Landesversicherungsanstalt. Es sind 
Vorkehrungen getroffen fiir Heilbehandlungen 

verschiedenster Art, wie Moorbader, Solebader, 
verschiedene elektrischeBader, Massage, Schwimm- 
bad, pneumatische Kammer, Inhalatorium, Be- 

strahlung, Diathermie, Heilgymnastik usw.
Im Un t e r g e s c h o B  befinden sich auBer der 

Badeabteilung die Kuchen- und Yorratsraume, 

die Heizungsraume fiir die Warmwasser-Pumpen- 

heizung nebst Dampfheizung fiir Betriebszwecke, 
die Waschcreianlage mit maschinellem Betrieb, so

wie eine Kegelbahn mit groBer Kegelstube. Das 
E r d g e s c h o B  enthalt nach Siiden die groBen 

Aufenthaltsraume fiir die Patienten, nach Norden 
Nebenraume, im Ostfliigel die arztliche Abteilung. 

Der 1. u n d  2. S t o c k enthalt 60 Einzelzimmer 
und ‘10 Doppelzimmer fiir die Patienten (a 11 e mit 

flieBendem Wasser), ferner Schwesternraume und 

eine Kapelle. Im D a c h g e s c h o B  sind die Per-
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sonal- und einige Besuchszimmer untergebracht. 
Es sind 14 Liegebalkone an den Zimmern, eine 
groBe Terrasse an der Siidseite des Hauses und 
am Waldrand, westlich des Heims, eine Liegehalle 
fiir 30 Platze vorhanden. An der AuffahrtstraBe 
ostlich des Hauses ist ein Nebengebaude mit 
3 Wohnungen, Autoschuppen und Gartnerei- 

raumen errichtet.
Die nach Siiden konkave Form des Grund- 

risses verbindet 5 Yorteile: 1. Anpassung an das 
Baugelande, 2. gute Besonuung fast aller Raume 
trotz zweibiindiger Bauweise, 3. kiirzeste Ver- 
bindungen im Haus, keine rechten Winkel,
4. windgeschiitzte Liegeterrassen und -balkone,
5. (jbersichtlichkeit im Innern.

An den Haupteingaug und das Haupttreppen- 
haus sind alle betriebswichtigen Raumgruppen 
unmittelbar angeschlossen.

Der Turni ergab sich zwangslaufig aus dem Be- 
diirfnis nach einigen Raumen mit groBerer Tiefe: 
im UntergeschoB das Schwimmbad, im ErdgeschoB 
der Gymnastikrauin, im 1. Stock der Reserveraum 
fiir besondere Zwecke, im 2. Stock die Kapelle.

Alle konstruktiven Einzelheiten und alle Bau- 
stoffe wurden so gewahlt, daB sie allen Ernstes 
ais zweckentsprechend und wirtschaftlich in bezug 
auf die Bauunterhaltung angesprochen werden 
konnen. Der Bauherr hat auf mustergiiltig ge- 
diegene und solide Ausfiihrung aller Bauteile und 
Einrichtungen besonderes Gewicht gelegt. DaB 

infolgedessen von altbewahrteu Anordnungen 
mehr Gebrauch gemacht wurde ais von den Mode- 
schópfungen der „Neuen Sachlichkeit“ , ergab sich 
von selbst. Ob neben der materiellen auch die 
ideelle Zweckerfiillung, d. h. die der Sache, den 
Bewohnern und dem Landstrich angemessene 
Formgebung gegliickt ist, ob der Charakter des 
Hauses, das weder ein Hotel noch ein Kranken-

haus, noch ein Bauernhaus werden durfte, richtig 
getroffen wurde, mag der Besucher entscheiden.

Die Innenausstattung einschlieBlich aller Móbel 

wurde ebenfalls vom Bauleiter entworfen. Aus 

Griinden der Wohnlichkeit und Haltbarkeit wur
den die Aufenthaltsraume groBenteils vertafelt, 
einige davon auf Wunsch des Bauherrn im Bauern- 

slubencharakter.
Die Decken sind in Eisenbeton mit Dahmit- 

Bimsbeton-Hohlsteinen hergestellt, die Zwischen

wande bestehen aus 10 cm starken Schugkplatten 
mit Torfeinlage, die FuBboden in den Stockwerken 
aus Linoleum auf Diaraestrich mit Sandunterlage, 
im ErdgeschoB auf Kontrasonitplatten. Alle 
Deckenauflager sind mit Asphaltkorsil, alle Ma- 
schinenfundamente mit Korfundplatten, die Ter- 
rassen mit Gartenmannbelag, die Wandę und Decke 
der Kegelbahn mit Celotexplatten, die Dachraume 

mit Schugkplatten, das Schwimmbassin mit Bims- 
heton und Preolit isoliert. Dem Betonmauerwerk 
wurde Tricosal zugesetzt.

Die UntergeschoBraume haben je nach ihrer 
Verwendung Mosaik-, Asphalt- oder Arahartstein- 
plattenboden, in einigen Raumen Pitchpine-Lang- 
riemen. Das Traufpflaster besteht aus Gerahart- 
steiąplatten.

Die Bader, Aborte und Wirtschaftsraume haben 
Sperrholztiiren in Mannstaedtzargen. Alle Fenster 

sind ais Kastenfenster ausgebildet, lediglich die 
Treppenhausfenster ais Verbundfenster System 
Bradatsch.

Die Fenster der Aufenthaltsraume und Kranken- 
zimrner sind mit Sanaluxglas versehen, welches 
fiir die ultravioletten Strahlen durchlassig ist.

Die Fassaden sind mit Terranova verputzt, 
das Dach mit Ludowici-Ziegeln eingedeckt, alle 
Spenglerarbeiten in Kupfer ausgefiihrt. Freitreppe 
und Portal bestehen aus Pollinger Eisentuff. die
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Nebengebaude m it E in fah rt. — M a u e r  aus ro tem  M a rm o r vom  P iatz

G E N ES U N G SH EIM  
M A R Q U A R T STEIN

A R C H IT E K T  
R E IC H S B A H N R A T  

LIM P ER T, AUGSBURG

B lick  von d e r T e rra s s e  
auf d ie  S U dfron t

Putz in Terranova gelb, Fensterein- 
rahmungen hellgrau, Fenster weiB und 

griin, GeliSnder in Larche natur, 
Pfosten Eiche, Hauptgesim s in Fichte 

natur, ro tbraun lasiert
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Keramische Arbeiten weiS mit hellblau, Wandę rStilch-grau, Bankę Eiche dunkelbraun, FuB-

G E N ES U N G SH E IM  
M A R Q U A R T S T E IN

S itzp la tz  im E rd g es ch o fl-G an g  —
boden grau- und blaugrune Fliesen

V o rp la tz  an d e r  H a u p ttre p p e
Filesen weiB mit griinen Streifen, Wand 
graugriin, Linoleum grau und griin 
kariert
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Speisesaal mit Harmonikatrennwand, links Speisenaufziige und A nrich te . Holzwerk und Stiihle in Birke silbergrau, Wande griin 
Linoleum pompejanischrot

A R C H ITE K T R E IC H S B A H N R A T L IM P E R T , AUGSBURG

Einbettiges S c h la fz im m e r Mobel weiB und grun lackiert 
Wand gelb, Linoleum grau, Vorhange bunt

A lta rn is c h e  d e r  K a p e lle  mit Pietś von Prof. Carl Baur, 
M iinchen, aus Lindenholz geschnitzt
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S itzn isch e  im L e sez im m er R a u c h z im m e r

N e b en trep p e  zum  U n terg esc h o ss  

G EN ESU NG SH EIM  M ARQ UARTSTE1N

Gliederungen im Windfang aus Ruhpoldinger 

Marmor, die Einfriedungsnriuer an der StraBe 
und der Sockel des Nebengebaudes aus Wubr- 
bicliler Marmor, aus uacbster Niihe stannnend.

Die aus Lindenbolz geschnitzte Pieta-Gruppe 
auf dem Altar der Kapelle stammt von Prof. Karl

B a u r - Munchcn, der aucli bei der Raumgestal- 

tung der Kapelle durch Herstellung eines Mo- 

delles mitwirkte, die Kreuzweg-Stationen sowie 
die farbigen Fenster von Prof. W ilh. Pu t z - 

Munchen. Die keramischen Arbeiten hat Heinrich 
P i t t r o f f  - Augsburg ausgefiihrt.

H a u p ttre p p e  im  U n te rg esc h o ss  

A R C H . R E IC H S B A H N R A T  L IM P E R T , A U G SBUR G
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DIE NICOLAIKIRCHE IN DORTMUND
ARCHITEKTEN: P IN N O  UND GR UN D B D A , D O R TM U N D  •  7 AB B ILD U N G EN

Fotos Kregeloh, Dortmund

Die Nicolai-Kirche in Dortmund ist ein konse- 

ąuent durchgefiihrter Eisenbetonstrukturbau mit 
Wanden aus farbigem Glas. Nur der Turm und 
das UntergeschoB des Portalbaues zeigen noch 
massive Umwandung. Das statische und das 
optische System des Bauwerkes sind also fast rest- 
los geeint. Der Turm enthalt im offenen Pfeiler- 
geschoB die von auBen sichtbaren Glockon und 

auf seiner Plattform ein Kreuz aus unverdecktem 

Eisengitterwerk. Der Portalbau fiihrt zur Rechten 
in die Taufkapelle, zur Linken in einen Warte- 
raum und iiber die Turmtreppe zum Emporen- 
raum der Kirche. Warteraum und Taufkapelle 

kónnen mit der Eingangshalle zu einem lang- 

gestreckten Gesamtraum yerbunden werden, der 

zu Nebengottesdiensten Verwendung findet. Die 
Taufkapelle miindet in eine halbrunde Apsis. In  

das Becken des Taufaltars stromt aus dem Sockel 
eines Kreuzes flieBendes Wasser. Uber dem Kreuz 

schwebt eine Taube (Neusilberplastik von O t t o  

Coes t e r ) .  An der Apsis ein Glasmosaik: Nach- 
folge Christi ( E l i s a b e t h  C o e s t e r ) .  E in 

gangshalle und Taufkapelle haben elektrisclie

Deckenbeleuchtung erhalten, der Warteraum 
elektrische Wandarme. Seine Stirnwand tragt ein 
Holzkruzifix von G e o r g  H a r t j e ,  Dortmund.

Der K i r c h e n r a u m  ist iiber keilfórmigem 
GrundriB errichtet. Eine Folgę von Rahmen- 
bindern mit fłacher Decke bestimmt die Raum- 
gestalt. Zwei Gestiihlblócke zuseiten eines Mittel- 
ganges, der Raumbewegung folgend, spannen die 
Aufmerksamkeit der Gemeinde auf die kultischen 
Statten im Chor, dessen GrundriB die Keilform 
des Kirchenschiffes trapezfórmig abschlieBt und 
um die Breite der in ihm fortfallenden Seiten- 
gange vom Kirchenschiff abgesetzt ist. Der Chor 
ist erhóht, auf der Chortreppe, nahe dem Gestiihl, 

steht die Kanzel, iiber ilir sichtbar, vor der gla- 
sernen Stirnwand des Chors, der Altar mit einem 
Bronzeaufsatz, der den Liturgen vor tlberstrahlung 
durch den lichten Hintergrund schiitzt. Relief 

des Aufsatzes und Altarleuehter sind Bronze- 

arbeiten von O t t o  C o e s t e r .  Die glasernen 

Wandę entfalten sich von der Orgelempore iiber 
das Kirchenschiff zum Chor in gesteigerter 

Symbolkraft der Farbę und des Ornaments und
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Nicolaikirche bei Abendbeleuchtung

6eme/nde -Msus
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DIE N IC O LA IK IR C H E IN  D O R T M U N D
ARCHITEKTEN PINNO UND GRUND B D A , D O R TM U N D

285



E in ze lh e it vom  G itte rw erk  am  Chor

vvand, das den guten Hirten und das himmlische 
Jerusalem darstellt. E l i s a b e t h  C o e s t e r  hat 
hier mit den Hasper Glaswerkstatten zum zweiten- 

mal einen g l a s e r n e n  L i c h t r a u m  ais 
Wahrzeichen der geistigen Gegenwart Gottes in 
der anbetenden Gemeinde geschaffen. Dieser im- 
materielle Astralkorper gehort m it organischer 
Notwendigkeit zu dem Raumskelctt schlanker 
Betonstutzen, dereń entmaterialisierte Formver- 
geistigung sich im Stabsystem des Chorgitters voll- 
endet. Der Werkstoff ist schalungsrauh innen und 

auBen siehtbar geblieben.
Die elektrische Lichtanlage ist in die Rahmen- 

ltinder gelegt und wiederholt am Abend das Bild 
des Innenraums ais Lichtbau. Eine Folgę leuch- 
tendcr Pforten leitet zu einem sieben Meter hohen 
Kreuz aus Soffitten iiber dem Altar in der Stirn- 
wand des Chores. Elektrische Lichtzahlen iiber 
den Nebenpforten zuseiten des Chores geben 
Lieder und Yerse der Gemeinde bekannt. Die 
Sakristei ist unter dcm erhohten Chor angelegt. 
Der Kirchenraum entlialt 900 bis 1000 Sitzplatze.

Durch geschickte stiidtebauliche Eingliederung 
wird die Kirche zur Dominantę im StraBenbild. 
Eine Treppenhalle und Yorplatze sondern sie vom 
StraBengetriebe und stellen sie in einen sakralen 
Bezirk. Der auch am Tage durchsichtig-farbige 
Baukorper wird durch die Abendbeleuchtung in 
einen Bau aus farbigem Feuer verwandelt. t)ber 
ihm schwebt in blauen Lichtlinien das Kreuz auf 
dem Turm. —  Dr. P a u l  G i r k o n.

iiiiiiiSiiiHi
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IIIIIIIU gH III i: 
l l l l l l l l l p l  IiBsaaissii mu i

K irchen in neres ,  noch unfertig
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Foto Krajewsky, Berlin

d i e  „DEUTSCHE BAUZEITUNG 11 A U F  D E R

DEUTSCHEN BAUAUSSTELLUNG BERLIN 1931 HALLE  I ST AN D  102

A u f  dem Stand sind auGer der „Deutschen Bauzeitung" u. a. folgende Verlagswerke aus n eu e re rZ e i t  ausgestellt:

Die E n tw ick lung  der B aukunst von de r U rze it b is zur G egenw art
von Prof. D r.-Ing. K. O. H a r t  ma n n

Das T o n film th ea te r -  Umbau. Neubau. Betrieb. Tongerat- 
Vorfiihrung. W irtschaftlichkeit 
von G i in t h e r  H e r k t

B auanatom ie  — Handwerklich-technische Grundlagen des W ohn- 
baues ais Einfuhrung in die Baukunst 
von Professor W . B u n i n g

S tad tebau liche  P rob lem e in am erikan ischen  S tiid ten  und ihre 
Ruckwirkung auf den Deutschen Stadtebau 
von Stadtbaurat D r.-Ing. M a r t i n  W a g n e r

S ta d te b a u re ch t und S tid te b a u
v. O ber ba u rat a. D. D r.-Ing ., D r. rer. poi. R . H e i l i g e n t h a l

D eutscher Lebensraum
von G u s t a v  L a n g e n ,  Leiter des Deutschen Archivs 
fu r Stadtebau, S iedlungs- und W ohnungswesen, Berlin

Das Neue B e rlin
Herausgeber: S tadtbaurat D r.-Ing . M a r t i n  W a g n e r  
S ch riftle itung : D r. A d o l f  B e h n e

Schóne G arten, V ille n  und S ch lo sse r aus f iin f Jahrhunderten 
von Professor Dr. A . E .  B r i n c k m a n n
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