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Die SiedlungswissenscHaftliche Arbeitsgemeinschaft S iew ag), im Anschlufi an die ersłe internationale Stadtebauausstellung nach dem 
nege otenburg 1923 von der Deutschen Gartenstadtgesellschaft, der Siedlerschule Worpswede, dem Deutschen Archiv fur Siedlungs- 

WeS^ '  em P eutschen Verein fur Wohnungsreform und dem Deutschen Bund Heimatschutz zusammen mił Architekt Machler ins Leben 
ge en, hot im Herbst 1931 eine internationale Aussprache Ober die heutige Stodtentwicklung in Sowjetrufiland eingeleitet. Ais Unterlage 

lente eine Denkschrrft der „Siewag , die auf die entscheidenden Punkte hinweist (.Journal of the Town Planning Institute", London, und 
, r eutsdie Bauzeitung 1932, Heft 40 '. Der nodistehende Beitrag, der uns von der Arbeitsgemeinschaft Sozialistisdier Arcłiitekten, Berlin, zu- 
gegangen ist, untem rfitet iiber den mamistisctien Standpunkt deutscher Fochkreise zu der in der Denksdirift behandelten Froge.

Die Schriftleitung

In der Denksdirift der Siewag wurden der in der Proleta
rischen Bauausstellung, Berlin, 1931, gezeigten Entwicklungs- 
richtung die bisherigen Ergebnisse des Aufbaues neuer 
Stadte in der Sowjetunion gegen Obergest elit. Martin 
Machler belegt diese GegenOberstellung durch ein- 
gehende Betrachtung der in der Proletarischen Bau
ausstellung gezeigten Tłiese „D ie Stadt ols Hotel und 
Fabrik" einerseits — artdererseits durch Materiał Ober 
die sowjetrussischen Stodtbildungen in Theorie und 
Praxis aus Vortragen, Beschlussen russischer Partei- 
instanzen und aus Presseberiditen.

D er A usgangspunkt
Zu begruften ist, da6 durdi die Siedlungswissenschaftliche 
Arbeitsgemeinschaft auch in den auBerrussischen Fach- 
kreisen der Bauwirtschaft eine Auseinandersetzung mit 
den Problemen des sozialistischen Aufbaues angestrebt 
und betrieben wird. Es muB aber betont werden. dafl 
die in der Proletarischen Bauausstellung gezeigten Thesen 
zum Stadtebau auch oder besser g e r a d e  v o m  
m a r x  i s t i s c h e n S t a n d p u n k t  a b z u l e h n e n  
und nur formal ais Ausgangspunkt einer Diskussion an- 
zusprechen sind.
Es ist nicht Aufgabe dieser Zeilen, die vóllige Unzulang- 
lichkeit der erwahnten Thesen durch eine eingehende 
Besprechung im einzelnen aufzuzeigen. Sie ist fur die an 
einer marxistischen Kritik interessierten Kreise im Reichs- 
organ des EVfdB. und der RGO. Bau2) „Der Pionier" 
Nr. 22, Nov. 1931, versucht worden. Festzustellen ist im 
Rahmen der vorliegenden Abhandlung lediglich: der in 
der Proletarischen Bauausstellung seinerzeit gezeigten 
„Analyse" des Stadtebaues fehlte eine klare marxistische 
Schlusselstellung vóllig. Sie war w e d e r  e i n e f u n d a -  
m e n t a l e  n o c h  e i n e  r i c h t u n g g e b e n d e  A r 
b e i t .  Die Proletarische Bauausstellung war ais soziale 
Anklage gegenuber der Deutschen Bauausstellung am 
Kaiserdamm notwendig und, soweit dies die sozial- 
kritischen Untersuchungen der kapitalistischen Wohnungs- 
wirtschaft betrifft, einwandfrei unterbaut. Ais eine solche 
andere Seite war sie eine mit allem Nachdruck hervor- 
zuhebende Leistung. Dagegen waren die Arbeiten des 
Arch. A. Korn zum Stadtebauproblem lediglich der Ver- 
sudi einer Darstellung. Mehr nicht. Da6 dieser Versuch 
ohne qrundliches Fundament unternommen wurde, daf}

>) Arbeitsgemeinsdiaft Sozialistisrfier Ardiitekten, Berlin.
S) Einheitsverband fur das Baugewerbe und Revolutionare Ge- 
werksrfiafJs-Opposition, Industriegruppe Bau.

sich A. Korn die Aufgabe n i c h t  s c h w e r  g e n u g  
machte, mufite zur Folgę haben: in der Darstellung und 
Formulierung eine abstrakte, barbarische Verflachung 
dialektischer Betrachtungsweise, in der Wirkung auf Fach- 
welt und Laien eine verfalschte Begriffsbildung uber die 
bestimmenden Elemente des sozialistischen Stadtebaues. 
Diese Kłarstellung ist vor allem notwendig, wenn M. 
Machler sich veranla6t sieht.. die Kornschen Thesen zum 
Ausgangspunkt seiner Betrachtungen zu nehmen.

Die Frage
Wohin geht die stadtische Entwicklungsrichtung in der 
Sowjetunion? Ist der Stadtebau in der UdSSR... dieses 
„aus dem Boden stampfen . . . nach irgendeiner Scha- 
blone", ein Experiment? Mit welchem Ziel? Was sagen 
die Erfahrungsgrundsatze der ókonomischen Ratio, der 
Entwicklungsgesetzlichkeit, der Gleichgewichtigkeit, des 
rationalen Arbeitens der Wirtschaft zu diesem „Experi- 
ment"? Das alles ist eine Frage. Die Frage nach der 
Basis und nach der Funktion der Stadt.

D er B egriff d e r S tad t
Nach Marx ist die Stadt das Produkt der Arbeitsteilung 
zwischen Stadt und Land und Ausdrudc eines ganz be- 
stimmten ąesellschaftlichen Verhaltnisses. Deshalb sind 
alle Erklarungen, die nicht das ókonomische Fundament 
bloslegen, unzureichend. (Erklarung durch Sombart, 
v. Below, Maurer u. a.} Nur eine Untersuchung dieses 
(ókonomischen) Gefuges der Stadtebildungen unter 
steter Berucksichtigung der besonderen Bedingungen 
ihres geschichtlichen Daseins gibt AufschluB Ober das 
Wesen der Stadt. Es kann naturlich in diesem Rahmen 
die Stodtentwicklung in ihrem Werden und Vergehen, in 
ihrer Bewegung, ihrer Verkettung und Wechselwirkung 
und in ihrem Zusammenhange mit der groBen Bewegung 
der menschlichen Gesellschaft keineswegs erschópfend 
behandelt werden. Es soli nur versucht werden. die 
wesentlichsten Zuge aufzuzeigen.

Basis und Funktion d e r S ta d t im  K apita lism us
Wovon und wozu lebt diese, in den GroBstadten zu 
einem unentwirrbaren Knauel gewachsene Siedlungs- 
form? Diese Frage gibt die Schlusselstellung-. Grund- 
elemente der gegenwartigen Stadt sind Warenproduktion 
und Warenhandel. Aber diese Basis ist keine gleich- 
gewichtige. Wohl war fur das Wachstum, besonders der 
Grofistadt, naturlich die Entwicklung der Produktivkrafte



ausschlaggebend. Fur die kapitalistische Stabilisierung 
des Nachkriegskapitalismus ist z. B. die Steigerung der 
Produktion und insbesondere der Produktivkrafte eines 
der charakteristischen Merkmale. Aber der Schwerpunkt 
der Aufgaben der Stadt liegt mehr in ihrer Rolle ais 
Sitz des Marktes. Der Markt ist das Herz der Stadt im 
Kapitalismus. Selbst Sombart mufi zugeben, dafi „die 
Grofistadt in immer geringerem Umfange eine „ln- 
dustriestadt" ist, d. h.: in immer geringerem Umfange 
von ihrer gewerblichen Tatigkeit lebt"3). Sie erhalt einen 
g e w i s s e n  parasitaren Charakter, ais in ihr und durch 
sie in ihrer Einflufizone die Erscheinungen des „Wucher- 
imperialismus" lebendig sind und zum Ausdruck kommen. 
(Rolle des Leihkapitals und der Finanzoligarchie.) Aber 
es ist falsch, von einem Schmarotzertum der Stadt im 
Sinne der Existenz der Stadtbevólkerung auf alleinige 
Kosten der Landbevólkerung zu sprechen und diesem 
Schmarotzertum durch die Losung: Schlufi mit den
Stadten! Landwirtschaftliche Siedlung! begegnen zu 
wollen. Die Stadt ist das Produkt der Trennung der 
landwirtschaftlichen und der gewerblichen Arbeit. Diese 
Scheidung ist „d ie Grundlage aller entwickelten und 
durch Warenaustausch vermittelten Teilung der Arbeit". 
„Man kann sagen, dafi die ganze ókonomische Ge- 
schichte der Gesellschaft sich in der Bewegung dieses 
Gegensatzes zusammenfafit"4).
Die „soziale Frage" kann hier nur gestreift werden. Je 
massenhafter die Zentralisation der Produktionsmittel, 
desto grófier die Zusammendrangung des Proletariats 
auf geringstem Raum. „Je rascher die kapitalistische 
Akkumulation, desto elender der Wohnungszustand der 
A rbeiter"5). Ein auch durch die schónsten Neubauten 
nicht lósbarer, im Gegenteil durch Flucht in die billigeren 
Elendsquartiere, Lauben u n d  kummerlichen Siedlungen 
bewiesener Widerspruch. Es ist jedoch nicht so, dafi — 
wie Hegel sagt — „d ie burgerliche Gesellschaft trotz 
des Ubermafies ihres Reichtums nicht reich genug ist, 
dem Ubermafi der Armut zu steuern". Die burgerliche 
Gesellschaft ist weder willens noch — sagt das kom- 
munistische Manifest — „fdhig, ihrem Sklaven die 
Existenz selbst innerhalb seiner Sklaverei zu sichern". 
Ebenso sei hier nur angedeutet, dafi die Planlosigkeit 
des kapitalistischen Verkehrsprozesses, die Vernunftlosig- 
keit der freien Konkurrenzwirtschaft, das unorganisch- 
anarchische Wachstum auch in den Problemen des 
Stadtebaues ihren Niederschlag finden mussen. Er- 
schreckende, aufruttelnde Beispiele dieser „Tradition und 
Ordnung" des Kapitalismus hat der Amerikaner Stuart 
Chase in seinem Buch „Die Tragódie der Verschwendung" 
gegeben. Daten uber die Fehlleitungen im Berliner W irt- 
schaftsgebiet bei Dr.-lng. Martin Wagner und L. Migge. 
Die durch Warenhandel und Warenproduktion der Stadt 
gegebene Basis wird dauernd erschuttert. Die grofien 
Strómungen des ókonomischen Systems, die Bewegung 
der Produktion, des Eigentums und des Austausches sind 
und werden in einer unbezwingbaren Desorganisation 
lebendig. Deshalb mussen auch alle formalen und tech- 
nischen Versuche, irgendwie mit dem Problem der Stadt 
fertig zu werden und Sorge zu tragen, dafi nicht diese 
Schópfungen ihren Schópfer erbarmungslos uber den 
Kopf wachsen, scheitern. Es bleibt wirklich nichts ubrig, 
ais — wie Max Osborn sagt”) — „uns in diesen mon- 
strósen Behausungen so zweckhaft und beąuem ein- 
zurichten, wie es auf Grund der unbeauemen Tatsachen 
denkbar erscheint".

3i W . Sombart: Das Wirtschaftsleben im Zeitalter des Hoch-
kapitalismus, Band 3. I. S. 411.
4) K. Marx: Das Kapitał, I. S. 317.
5) Friedrich Engels: Zur Wohnungsfrage.
6) Max Osborn in: Berlins Aufstieg zur Weltstadt, Gedenkbuch des 
Yereins Berliner Kaufleute und Industrieller S. 231.

Es ist bezeichnend, dafi nahezu alle burgerlichen 
Theoretiker an die Frage des Stadtebaues nur vom rein 
formalen Standpunkt aus herangehen. Nicht nur, dafi in 
der Vorkriegszeit der Stadtebau eine asthetische Frage 
war, auch die jungste Literatur (Behrendt, Gantner, 
Hilberseimer, Hirschfeld. Schumacher, Sierks, W olf, 
Zucker) zeigt nur die Problemstellung abstrakter Sche- 
matisierungsversuche, formaler Baugestaltung oder tech- 
nischer Lósungsvorschlage. Diese Feststellung ist wichtig. 
Sie zeigt, dafi das Eindringen in die wesentlichen Fragen 
des Stadtebaues ersetzt wird durch ein glaubiges Ge- 
stalten im luftleeren Raum. In der Epoche des sterbenden 
Kapitalismus ist fur die burgerliche Wissenschaft die ge- 
sellschaftliche W elt weniger denn je beherrschbar ge
worden. Nur bei Corbusier und Machler finden — meines 
Wissens — die ókonomischen Grundlagen Behandlung. 
Bei Corbusier nur anklingend und doch dabei geradezu 
klassisch von „Nutzlichkeit und Egoismus" ais dem mora- 
lischen Gesetz des burgerlichen Lebens’ ) diktiert: „Stadte
bau treiben, heifit Werte schaffen . . . heifit nicht Geld 
ausgeben, sondern Geld verdienen.. Geld machen."
Bei Machler ist das ókonomische Fundament aus den ge- 
gebenen konkreten Verhaltnissen in der vollen Konse- 
quenz entwickelt. In dieser Ausbildung liegt der tiefste 
wissenschaftliche W ert der Arbeiten Machlers und die 
Fruchtbarkeit einer Auseinandersetzung mit ihnen gerade 
vom marxistischen Standpunkt. Machler heiligt — vom 
Standpunkt der kapitalistischen Warenproduktion durch- 
aus folgerichtig — den „M arkt" ais kernbildendes Ele
ment und lebenspendendes.. Gestalt und Blutumlauf der 
Stadt regelndes Zentralorgan. Seine dieser zentralen 
Funktion des Marktes in allem entsprechenden Plan- 
vorschlage sind das Schulbeispiel eines gedanklichen Ab- 
bildes der gesellschaftlichen Produktionsverhaltnisse.

Basis und Funktion d e r „ S ta d t"  im Sozialismus
Zunachst: Sozialistische Stadte sind nicht nur die in der 
Sowjetunion neuerbauten Stadte. Ihrem sozialen und 
politischen Wesen und ihrer Richtung nach ist iede Stadt 
der UdSSR. sozialistisch. Bestimmt ist fur absehbare Zeit 
alle gesellschaftliche und damit auch die stadtebauliche 
Entwicklung in der Sowjetunion durch die planmafiige 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g  dieses bis zur Revolution von 
der herrschenden Klasse auf einem oft unvorstellbaren 
wirtschaftlichen und kulturellen Tiefstand gehaltenen Ge- 
bietes. Sie ist die Heerstrafie des sozialistischen Auf- 
baues, die Kraftquelle und die Burgschaft fur den sicheren 
und vollstandigen Sieg. Lenin lehrte, dafi der Sozialismus 
nur auf der Basis einer grofien und entwickelten Industrie 
aufgebaut werden kann, die mit den letzten Errungen- 
schaften der Wissenschaft und Technik ausgerustet ist. 
„Die Diktatur des Proletariats", sagte er, „ist nicht blofi 
Gewaltanwendung gegen die Ausbeuter und nicht einmal 
hauptsachlich Gewaltanwendung. Die ó k o n o m i s c h e  
G r u n d l a g e  ihrer lebendigen Wirksamkeit und ihres 
Erfolges liegt darin, dafi das Proletariat hóhere Formen 
der gesellschaftlichen Organisation anstrebt und verwirk- 
licht ais der Kapitalismus." Die zentrale Achse ist somit 
die Umwandlung aus einem industriellen Agrarland in 
ein agrarisches Industrieland.
In diesem Prozefi wird die stadtische Entwicklungsrichtung 
nun nicht, wie Machler meint, „zu forcieren versucht, um 
fur den riesenhaften industriellen Produktionsapparat, der 
gebaut wird, eine ausreichende Konsumtionsmóglichkeit 
zu schaffen". Umgekehrt. Die Industrialisierung und da
mit auch die Ansiedlung der im Produktionsprozefi tatigen 
Menschen wird mit allen Mitteln forciert, um den ge- 
gebenen und mit einer ungeheuren Dynamik wachsenden 
Bedarf an Produktionsmitteln und Konsumtionsgiitern zu

7) K. Marx: Nationalókonomie und Philosophie I. S. 320.
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befriedigen. Hier liegt der entscheidende Schwerpunkt 
der Betrachtungen Machlers: in der Anwendung der 
Grundgesetze der kapitalistischen Warenproduktion, vor 
allem der Funktion des Marktes. auf die mit dem sozia- 
listischen Aufbau verbundenen stadtebaulichen Probleme. 
Die Fragen der City, der Sanierung der Grofistadte und 
ihrer sinnvollen Erweiterung, der Voraussetzungen fur 
eine gesunde Entwicklung der Stadtneubildungen, des 
Verkehrs, scheinen mir nur von dieser Basis aus gestellt. 
Die abstrakte vóllige Negierung der City in der Kornschen 
Formulierung stellte diese Frage nur in eine andere 
Ebene: den unnutzen Meinungsstreit um ihre Berechtigung 
uberhaupt8). Gewifi. Im Sozialismus ist der Markt nicht 
mehr der Hauptfaktor, der, etwa der Planung Machlers 
entsprechend, Bildung und Wachstum der Stadt bestimmt. 
Grundelement der Stadt ist nur die Produktion. Ais 
„lebendige lllustration" erwahnt z. B. Kaganowitsch'J) 
das Absterben der alten Handelsstadte, dagegen ein 
sturmisches Wachstum der Industriezentren am Dn:epr zur 
gleichen Zeit. Oder. Um die City des neuen Moskau 
nicht zum reinen Geschaftsviertel werden zu lassen.. hat 
der Moskauer Sowjet ein Verbot ausgesprochen, Industrie-, 
Kommunal- und Regierungsgebaude am Flufiufer zu er- 
richten und hat diesen Raum in erster Linie fur Wohnungs- 
bauten zur Verfugung gestellt. Im abgeleiteten Sinne 
aber ist ais politisches oder kulturelles Zentrum eine City 
auch in der sozialistischen Stadt durchaus gegeben.

Auf der Basis der Produktion bilden sich die anderen 
Elemente der Stadtbildung aus: Verkehrszone, Schutz- 
(Grun-) Zone, Wohnzone, Kulturzone, landwirtschaftliche 
Zone. M iliutin10) erklart diese Zoneneinteilung ais un- 
erlafiliche Fórderung einer rationellen Organisierung des 
sozialistischen Stadtebaues. Die von Miljutin fur Magnito- 
gorsk und Stalingrad entwickelten Planschemata der 
„Bandstadt", sichtlich bestimmt durch die produktions- 
technischen Anlagen. sind Lósungsversuche. Die aus- 
schliefiliche sozialistische Stadt, d i e sozialistische Stadt 
ist die Bandstadt nicht. Sie hat iibrigens Vorlaufer in den 
spanischen Vorschlagen der „Linienstadte" und auch in 
den Baublockbandern bei Sierks11). Die Lósung von Neu- 
bildung und Rekonstruktion wird sich immer aus den je- 
weiligen konkreten Verhaltnissen entwickeln mussen. (Es 
ist ubelster Proiektemachestil, wenn z. B. A. Kom in der 
Proletarischen Bauausstellung den Plan zeigte, Berlin ein
fach verfallen zu lassen und an der Havel ais Bandstadt 
neu aufzubauen.) Unter dem Gesichtspunkt der Hebung 
der materiellen und kulturellen Lage des arbeitenden 
Menschen und der sozialistischen Umgestaltung der 
Lebensweise — denn Sozialismus ist Neuordnung aller 
menschlichen Verhaltnisse — geht auch die Rekonstruktion 
der alten Stadte und ihre Erweiterung vor sich.

Ein W ort zur allgemeinen Entwicklung und zu den Wachs- 
tumsschwierigkeiten: Das Proletariat springt nicht in kon- 
krete, fertige Formen, sondern findet und gestaltet diese, 
Schritt fur Schritt, im Laufe der sozialistischen Umgestal
tung der Gesellschaft. Im Aufbau ergeben sich un- 
geheure Schwierigkeiten. Aber es gibt keine fur die 
Bolschewiki uneinnehmbare Festung, sagt Stalin. Konkret 
auf den Stadtebau angewandt: Erst in der Entwicklung 
kann das Bauwesen einem Generalplan unterworfen und 
in Ubereinstimmung mit den grofien Aufgaben des sozia
listischen Aufbaues gebracht werden.

Die Entwicklungsrichtung in RuBland
Dem Sozialismus ist ais Hauptaufgabe gestellt: Die Auf- 
lósung des Gegensatzes zwischen Stadt und Land. Ziel- 
setzung ist also die gleichmafiige Verteilung der Produktiv- 
krafte uber das ganze Land und das Heranfuhren des 
Landes an die Stadt durch die Industrialisierung und 
Kol!ektivierung der Landwirtschaft. Zu dieser Aufgabe 
sagen:
Karl M arx: „D ie  Verbindung der landwirtschaftlichen A rb e ił mit den 
industrie llen Fabriken bedeu łe ł d ie  allm ahliche Beseitigung des 
Unłerschiedes zwischen Stadt und Land."
Fr. Engels: „N u r  eine móglichst g le ichm afiige Verte i!ung der Be- 
vólkerung uber das ganze Land, nur eine inn ige Verbindung der 
industrie llen mit der ackerbauenden Produktion neben der dadurch 
nótig  werdenden Ausdehnung der Verkehrsm ittel — d ie Abschaffung 
der kapitalistischen Produktionsweise dabe i vorausgesetzt — ist im- 
stande, d ie  Landbevólkerung aus der Iso lie rthe it und Verdummung 
herauszureifien, in der sie seit Jahrtausenden vege tie rt."
Lenin: „D ie  Verein igung von Industrie und Landwirtschaft auf Grund 
einer z ie lbewuflten wissenschaftlichen Anwendung der Kom bination 
der ko llektiven A rb e it mit e iner neuen V erte ilung der Bevólkerung 
durch d ie  Vernichtung sowohl der landlichen Vernachlassigung, Ab- 
geschnurtheit und W eltentfrem dung ais auch der unnaturlichen Zu- 
sammenballung gew a ltige r Menschenmassen in den G ro fts tad ten."

Mit dieser Hauptaufgabe ist auch der Weg des sowjet- 
russischen Stadtebaues vorgezeichnet. Durch die plan- 
mafiige Entwicklung der Industrie, das Wachstum sozia- 
listischer Grofibetriebe im ganzen Land, die planmafiige 
Entfaltung der Produktivkrafte und ihre gleichmafiige 
Verteilung uber das ganze Land ist ihm ein gigantisches 
Ziel gesetzt. Die neuen Stadte und die bisherigen Er- 
folge der Rekonstruktion der alten Stadte sind die ersten 
Meilensteine. N e u e  S t a d t e  entwickeln sich auf indu- 
strieller Basis. In den Sowjetgijtern, den Kollektiven, den 
Maschinen- und Traktorenstationen reifen n e u e  S t a d t e  
auf landwirtschaftlicher Produktionsbasis heran. In diese 
Entwicklung ist die Stadt nicht ais prinzipielle, bistorisch 
entwickelte Form gestellt. Ihre ókonomische Basis ist eine 
andere ais im Kapitalismus. Sie ist nicht mehr Stadt im 
bisherigen Sinne, P r o d u k t  eines Gegensatzes, sondern 
H e b e l  z u r  A u f h e b u n g  d i e s e s  G e g e n s a t z e s .  
Ob sie dann noch „Stadt" ist? Mufiig zu streiten. Sie 
wird weder Stadt noch Dorf sein, nach Lenin „eine neue 
Siedlungsweise der Menschheit".

Stellungnahmen zu unserem Aufsatz in Heft 4 7 /1 9 3 2

EIGENHEIMFÓRDERUNG UBER DIE BAUSPARKASSEN
Dr. W ich terich , Koln
Den Vorschlag des Herrn Dipl.-lng. B u s s e  begrube 
ich aufs warmste. Die Vorteile, welche die Durchfuhrung 
des „m ittelbaren Verfahrens der Eigenheimfórderung" 
durch die Zwischenschaltung der Bausparkassen mit sich 
bringt, hat Herr Busse in uberzeugender Weise am 
Schlusse des Aufsatzes zusammengestellt. Besonders be- 
tonen móchte ich die Tatsache. dafi die Sicherstellung der

8] V g l. Besprechung im O rgan  des Deutschen W erkbundes „D is  
Form" N r. 7 vom 15. Juli 1932.
») L. M . Kaganowitsch: Die sozialistische Rekonstruktion Moskaus
und andere r Stadte in der UdSSR., Moskau 1931.
i° ) M ilju t in : Die sozialistische Stadt, russisch.
i i )  H. L. S ierks: Technische Lósung des G roCstadtproblem s.

Reichsdarlehen dadurch in einwandfreier Weise gewahr- 
leistet wird. Die Richtigkeit der Behauptung, dafi der 
Schuldner seine Oualifikation ais solcher durch vorheriges 
Sparen erwiesen haben soli, wird uns durch die Grund- 
satze im englischen Bausparwesen bestatigt. W ir sehen, 
dafi die Bausparkassen eine grofie Zahl von Darlehns- 
anwartern in ihren Reihen haben, die seit Jahren ziel- 
bewufit und teilweise unter persónlichen Opfern zwecks 
Erlangung eines Eigenheims sparen. Diese Sparer ver- 
dienen vor allen anderen Beachtung, falls das Reich Mittel 
zur Durchfuhrung eines Bauprogramms zur Verfugung 
stelIt. Die Zugehórigkeit zu einer Bausparkasse stellt
also eine Selbstauslese der Darlehnsanwarter dar, wie
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sie nicht besser gedacht werden kann. Damif wurden 
auch alle Hemmungen wegfallen (Instanzenwege, Buro- 
kratie und „Beziehungen"). Die Bausparkassen haben 
durchweg rechnerisch aufgebaute Systeme der Bewertung 
der Einzahlungen unter Berucksichtigung der Sparzeit, so 
dafl bei der einzelnen Kasse die Darlehnsanwarter mit 
den hóchsten Bewertungsziffern auf einfachste Weise er- 
mittelt werden kónnen. Diese Sparer haben durchweg 
durch das Aufbringen der monatlichen Sparraten wahrend 
eines langeren Zeitraumes ihren Sparwillen und ihre 
Sparfahigkeit unter Beweis gestellt. Dem Reich entsteht 
durch die Zwischenschaltung der Bausparkassen eine 
wesentliche Kostenersparnis, da die gesamten Ver- 
waltungsarbeiten im einzelnen von den Kassen besorgt 
werden.
Nicht zu unterschatzen ist die Tatsache.. dafl auch hier 
das Vorbild der zugeteilten Sparer weitere Kreise zur 
Nachahmung reizen und so immer mehr Mittel den Bau
sparkassen und damit dem Baugewerbe zufuhren. Der 
Kreislauf der Bauspargelder: Sparrate — Ausschuttung 
der Darlehen — Tilgungsrate in mehrfacher Hóhe der 
Sparrate — neue Hypoihekendarlehen — usw. wird da- 
durch erheblich beschleunigt.
Ich kann daher die Ausfuhrungen des Herm Busse nur 
in vollem Umfange bekraftigen und hoffe, dafl die mafl- 
gebenden Behórden ihre Absicht, die privatwirtschaft- 
liche lnitiative zu fórdern, auch bei der Vergebung der 
Eigenheimzuschusse verwirklichen.

D ire k to r Fischer,
Bausparkasse G e rm a n ia  A .-G ., Koln
Die treffenden Ausfuhrungen des Herm Dipl.-lng. 
R. Busse. Geilenkirchen, in Heft 47 verdienen die ernste 
Beachtung des Reichsarbeitsministeriums, ais der Stelle, 
der die Durchfuhrung der Eigenheimbaufórderung uber- 
tragen wurde. In der Tat: Ohne Schaden anzustiften,
kónnen die Bausparkassen bei der Verteilung der Re- 
gierungsdarlehen nicht ausgeschlossen werden. Die Bau
sparkassen sind ja die Sammelstellen von Anwartern fur 
Eigenheimbauten. Seit der Julikrise des vergangenen 
Jahres sind sie die einzigen Kapitalgeber auf dem Real- 
kreditmarkt; sie besitzen genugend Bauanwarter, die 
Einlagen von 30 bis 50 v. H. geleistet haben oder leisten 
kónnen, so dafl im Fruhjahr ein Bauprogramm in fast 
doppelter Hóhe ohne Inanspruchnahme einer Behórde 
einsetzen kónnte. Auf diesem Wege wurde auch die 
Finanzierung bei der Reichsbank keinen erheblichen 
Schwierigkeiten begegnen, erhielt doch das Reich Zug 
um Zug erststellige Hypothekenbriefe von 5 v. H. inner- 
halb der ersten 50 v. H. des Wertes, also hochwertige 
Sicherheiten, die nach Maflgabe des Fortschreitens der 
Tilgung von den Bausparkassen zuruckubernommen wer
den kónnen. Der von Busse vorgeschlagene Ausbau 
der Verordnung durch Bewilligung weiterer Kredite ware 
so finanztechnisch zu verwirklichen, leichter ais auf jedem 
anderen Wege.
Erstaunlich bleibt die Nichtbeachtung, mit der man uber 
die Bausparkassen bei der Verteilung hinweggeht. Es 
ist so, ais ob es dem Reichsarbeitsministerium nicht be- 
kannt ware, dafl es in Deutschland Bausparkassen gibt, 
welche ais erstklassige Anstalten, insonderheit zur Fór
derung des Kleinrealkredits, gelten. In bezug auf Sicher- 
heit der Einlagen lassen sie sich von keinem Finanz- 
institut ubertreffen. Wer es nicht glaubt, vergleiche die 
Zins- und Tilgungsruckstande der verschiedenen Real- 
kreditinstitute. Der „Internationale Kongrefl der Bau
sparkassen" im Juli 1933 in London wird durch eine Bot- 
schaft des Kónigs und eine Ansprache des Ersten Ministers 
eróffnet werden. In Deutschland zieht man die Bauspar
kassen nicht einmal zu Rate, wenn es gilt, den Kleinhaus-

bau ais ein vorzugliches Mittel zur Verringerung der 
Arbeitslosigkeit zu fórdern.

R eg .-B au m eis te r a . D. D r.-ln g . R ied e l, B erlin
Sollen die óffentlichen Mittel dazu dienen, das gehortete 
Kapitał herauszuholen, so ist die Hergabe dieser Mittel 
an Bausparkassen eine nutzlose Aufwendung; denn das 
dort gehortete Kapitał wird ja nicht zaghaft zuruck- 
gehalten. Vielmehr liegt es schon aus werbetechnischen 
Grunden im Interesse jeder Kasse, móglichst viel Zu- 
teilungen vorzunehmen. Da also bei den Bausparkassen 
kein Geld ungenutzt liegenbleibt, wird durch den Zu- 
schufl nur eine seiner Hóhe entsprechende Mehr- 
ausschiittung veranlaflt. Es ist jedenfalls nicht so, dafl 
durch diese Zuschuflmittel alle diejenigen Betrage los- 
geeist werden, die infolge der noch nicht erreichten 
Minimalsparleistung noch nicht zuteilungsreif sind.
Die Bausparkassen sind in ihrer Leistungsfahigkeit stark 
beeintrachtigt worden. Es liegt daher der Gedanke nahe, 
den Bausparkassen durch Hereinnahme fremder Mittel, 
seien dies nun óffentliche oder private, einen neuen Auf- 
trieb zu geben. Diese Maflnahmen verdienen auch im 
allgemeinen Interesse Rechtfertigung.
Der Gedanke des kollektiven Sparens beruht auf dem 
Gedanken der Selbsthilfe, des gemeinsamen Handelns 
zum Nutzen aller Beteiligten. Die Ansammlung der Kapi- 
talien sollte in einer Form erfolgen, die von den Schwan- 
kungen und Nóten des offenen Kapitalmarktes unab- 
hangig macht, sozusagen eine private Wirtschaftsumlage 
fur alle an der Bausparkasse Beteiligten schafft. Obrigens 
waren auch andere Unternehmungen, ganz gleich welcher 
politischen Anschauung sie nahestanden, zu diesem ge- 
schlossenen Wirtschaftssystem ubergegangen. Die Reichs- 
versicherungsanstalt fur Angestellte, die aus den Bei- 
tragen ihrer Mitglieder Kapitalien ansammelte, legte diese 
nicht dort an, wo der gróflte Ertrag zu holen war, son
dern verfolgte damit gleichzeitig soziale Ziele, indem sie 
das Geld zu mafligem Zinsfuft fur Wohnungsbauten ihrer 
Mitglieder hergab. Die „G ag fah" z. B. konnte sich in 
dieser Beziehung auf die Reichsversicherungsanstalt 
stutzen. Ahnliche Erscheinungen beobachten wir auch bei 
den Gewerkschaften und den ihnen politisch nahestehen- 
den Bankinstituten und Baugesellschaften. Auch die Regie- 
betriebe der óffentlichen Hand und der Industrie ordnen 
sich diesem Gedanken ein.
Durch die Hereinnahme fremder Gelder verandern sich 
diese Grundlagen vollkommen. Durch den óffentlichen 
Zuschufl wurden nach dem Vorschlag Busses die Darlehen 
der Bausparkassen aus eigenen Mitteln ais zweitstellige 
Hypotheken figurieren. Nehmen sie durch Verwertung 
ihres Hypothekenbestandes fremde Gelder, z. B. von 
Hypothekeninstituten, herein.. so werden diese Geldgeber 
fur sich auch die erste Stelle beanspruchen. Die Bauspar
kassen verlieren hierdurch ihre Selbstandigkeit ais Selbst- 
hilfeorganisationen und werden hierdurch automatisch zu 
Realkreditinstituten, die neben unsere bislang bestehen- 
den treten. Verdienstlich erscheint zunachst, dafl sie da- 
durch die Pflege des zweitstelligen Hypothekarkredits 
ubernehmen. Andererseits verkaufen sie alle diejenigen 
Vorteile, die eigentlich die Grundlage ihrer Entstehung 
wahrend der Nachinflationszeit abgegeben hatten. Es 
kann durchaus nicht im Interesse der Bausparkassen und 
der Bausparbewegung liegen.. dafl die urspriinglich selb- 
standigen Kassen zu den oben gekennzeichneten In- 
stituten werden. Es wird fur ieden Sparer kein besonderer 
Anreiz darin liegen, sein Geld bei einem Institut an- 
zulegen, das sich bevorzugt der Pflege des zweitstelligen 
Kredits zu niedrigem Zinsfufl bei haher Beleihungsgrenze 
widmet. Jedenfalls werden einigermaflen kapitalkraftige 
Kreise alsdann fernbleiben.
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W ASCHKUCHENGEBAUDE IN ANDERNACH
Architekt Landesoberbaurat Ruhl, Dusseldorf /  9 Abbildungen

Anslcht von SOdwesten

Die in den siebenziger Jahren erbaute Heil- und Pflege- 
anstalt Andernach w ar ursprunglich fur eine Belegung mit 
200 Kranken eingerichtet. Koch- und Waschkuche waren 
in zwei Flugeln eines Gebaudes untergebracht, in dessen 
Kellerraumen zwei einfache zylindrische Kessel mit Unter- 
feuerung von je 5 qm feuerberuhrter Flachę aufgestellt 
waren. Die maschinelle Einrichtung der Waschkuche be- 
stand aus einer hydraulischen Presse, gewaschen wurde 
mit der Hand. Es ist klar, dafi in der heute Ober 
900 Kranke fassenden Anstalt gerade diese Zentral- 
anlagen grundlegender Umgestaltung bedurften. 1891 
wurde ein besonderes Kesselhaus errichtet, und die starkę 
Zunahme der Kranken in den Nachkriegsiahren forderte 
dann auch die raumliche Ausweitung des Koch- und 
Waschkuchenbetriebes. Eine befriedigende Lósung konnte 
nur darin gefunden werden, da6 an der Peripherie des 
bebauten Anstaltsgelandes eine neue Waschkuche er
richtet wurde, nach dereń Bezug die Kochkuche in der 
fur sie erforderlichen zentralen Lage durch Hinzunahme 
der bisherigen Waschraume nunmehr erweitert werden 
kann.
Die Anordnung der Raume im Waschkuchenneubau er- 
gab sich aus dem Ablauf des Waschbetriebes. Aus der 
Annahme oder, soweit erforderlich, aus der durch Rampę 
zuganglichen Desinfektion kommt die Wasche in fahr- 
baren Einweichbottichen in den grofien Waschraum und 
weiter in den anschliefienden Trockenraum. An diesen 
schliefien unmittelbar Mangel-, Bugel- und Flickraum an. 
Den Abschlufi b ildet das Magazin mit der Ausgabe. Der 
ganze Bearbeitungsprozefi vollzieht sich im ErdgeschoO. 
Im Obergeschofi befinden sich nur ein Vorratsmagazin 
mit Wascheaufzug, die Wohn-, Schlaf- und Nebenraume 
fu r die Vorsteherin und die Angestellten sowie mit be- 
sonderem Aufgang ein Arbeitssaal fur Anstaltsinsassen, 
die hier mit der Herstellung von Wasche- und Kleidungs- 
stucken beschaftigt werden. Die Beschaftigung der

Kranken spielt heute in der Irrenpflege eine bedeutende 
Rolle und ist deshalb auch in der hellen und ubersicht- 
lichen Ausgestaltung der gesamten Arbeitsraume des Erd- 
geschosses weitgehend berucksichtigt. Im Wascherei- 
betrieb kónnen am besten eine grofie Zahl kranker 
Frauen zweckmafiig beschaftigt werden. Dieser Umstand 
fuhrt in der Bemessung und Gestaltung der Arbeitsraume 
zu Besonderheiten, die sie von denen privater Wasch- 
betriebe unterscheideń.
Das Gebaude ist aus Zementschwemmsteinen erbaut die 
auf der in einem ausgedehnten Bimskiesbecken ge- 
legenen Baustelle von Kranken der Anstalt selbst her- 
gestellt sind. Soweit erforderlich, sind die Wandę durch 
ein Betonskelett versteift. Die Decken sind ebenfalls 
mit Bimsbeton ais Rippendecken ausgefuhrt. Bimsbeton 
diente auch zur Isolierung der mit Pappolein gedeckten 
Flachdacher. Schwierigkeiten und Kosten verursachte die 
Beseitigung der in dem Baugrund eingestreuten Basalt- 
lavabrocken fur den Kelleraushub. Die Aufienflachen 
des Gebaudes sind mit weifiem Terranova verputzt und 
cm Sockel, an Eingangsturen, wie an anderen Stellen, 
die leicht Beschadigungen ausgesetzt sind, mit gesagten 
Basaltlavaplatten aus Niedermendig verkleidet.
Die maschinelle Einrichtung besteht aus vier Stuck indirekt 
beheizten Doppeltrommel - Dampfwasch- und Spul- 
maschinen, von denen zwei Stuck ein Fassungsvermógen 
von je 100 kg und zwei Stuck von ie 75 kg an trockener 
Wasche haben. Zur Vorbehandlung besonders schmutziger 
oder infizierter Wasche sind aufierdem noch ein Be- 
rieselungsapparat und ein Desinfektionsapparat vor- 
handen. Abweichend von der bisher ublichen Art der 
Einweichgefafie in Form von betonierten und beplatteten 
Bottichen werden kupferverzinnte, fahrbare Bottiche ver- 
wendet, die an vier in der Mitte des Waschraumes be- 
findlichen Zapfhahnen gefullt und entleert werden kónnen. 
Hierdurch kommt das fruher notwendige Umladen der
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nassen Wasche in Fortfall. Zum Trodcnen der Wasche 
dienen zwei Stuck Dreisćulen-Pendelzentrifugen von 900 
bzw. 1000 mm Trommeldurchmesser in Verbindung mit 
einem automatischen Trockenapparct und einer Absaug- 
muldenmangel von 3000 mm Lange und 800 mm Durch- 
messer des Zylinders. Das Buge'n der Leibwasche erfolgt 
teils auf einer voIlautomatischen Waschepresse, te' s mittels 
elektrischer BOgeleisen. Zur Vermeidung der lastigen, 
hinderlichen Anschlufischnure sind bei g ’eichzeitiger Ver- 
mehrung der E sen, besondere Kontaktuntersatze ver- 
wendet. Dem Waschetransport von dem im ErdgeschoB 
befindlichen Wochenmagazin zum VorratsmagazIn im 
Obergeschofi dient ein druckknopfgesteuerter Kleinlasten- 
aufzug.

Die Dampfversorgung fur die Waschereimaschinen und 
die Beheizung der Betriebs- und Arbeitsraume erfolgt 
durch eine besondere Leitung von dem Hochdruckkessel- 
haus aus, wahrend die ausschliefilich im oberen Geschofi 
gelegenen Wohnraume durch eine, an das vorhandene 
Ferndampfnetz angeschlossene Dampf-Warmwasseranlage 
beheizt werden. In diese ist eine Vorlauftemperatur- 
regelung eingebaut. Hierdurch besteht die Móglichkeit 
wahrend grófterer Betriebspausen, den Dampf fur die 
gesamte Betriebsanlage schon im Kesselhaus abzustellen 
und die tagsuber nicht benutzten Wohnraume nur zu 
temperieren. Der mit 3500 I Inhalt bemessene Dampf- 
warmwassererzeuger verhindert ein zu starkes Auskuhlen 
der Wohnraume wahrend der Nacht. Fur die Warm- 
wasserbereitung zu Betriebs- und Badezwecken stehen 
aufierdem zwei Boiler von je 1500 I Inhalt zur Ver- 
fugung. M it Ausnahme der Absaugemuldenmangel und 
der Waschepresse, die mit dem ankommenden Hoch- 
druckdampf von 7— 8 atu arbeiten, werden alle ubrlgen 
Apparate mit reduziertem Dampf von 0,4 atu betrieben. 
Fur die Heizung der Betriebs- und Arbeitsraume wird 
der Dampf auf 0,1 atu reduziert.
Zur Entnebelung des Waschraumes dienen vier Stuck 
Rhombikus-Lufterhitzer, von denen, die auf etwa 50 * er- 
warmte trockene Luft in vier senkrecht aufsteigenden 
Kanalen dem Waschraum zugefuhrt w ird. Die Aus-
trittsóffnungen liegen in 2,5 m Hóhe uber dem Fufi-
boden in den vier Ecken des Raumes. Die Ableitung 
der nach Aufnahme des Schwadens w ieder gesattigten
Luft erfo lgt in der Mitte des Raumes uber Dach. Zur

Verstćrkung ces naturlichen Auftriebes ist cer kurze Ab- 
laufschlot mit einem Entluftungscufsctz und einer Asp'- 
rafionsheizung versehen* c 'e  cuch die B' dur.g von 
Schwitzwcsser und Tropfen yerhuten so’ . Ober dem 
Waschraum ist zur Unterstufzung cieser Mafinchme eine 
ncch dem Entłuftungsschlot c Iseirig cr.steigende Rabitz- 
zwischendecke eingezogen, d'e durch He'zsch’argen in 
dem uber ihr verb:eiber.den Hohlraum besoncers w a m  
gehalten wird. so dcS cuch cn ihr ke 're Tropfenbl durg 
móglich ist. Die gesamten Schclt-, Verteiljngs- und 
Reduzierstationen sind zentrcl in dem Ke er unter dem 
Waschraum angeordnet. Soweit eine Bed'er,ung der 
Venti’e durch des Waschpersana! in Frcge kommt, sind 
die Ventilsplnde!n verlćngert und durch die Decke in 
den Waschraum hochgefuhrt.

Cle Yorwiegend durch Kranke be^egfen BGge’- und 
Flidczimmer sowie der im ObergeschoS befindliche Ar- 
beitsraum haben eine Abluftanlcge erheren, die s‘ch 
besonders wahrend des Winters bewahrt hat.
Die fur die Licht- und Krafranlcge erforderiche umfang- 
reiche Schcit- und Sicherungstafe! ist in einem besonderen 
Kellerraum untergebrccht. Von h’er fuhren Anthygrcn- 
leitungen zu den einzelnen Kraftverbrauchern, und z%vc' 
direkt durch die Ke” erdecke, ohne Inar-spruchnahrre von 
vertikalen Mauern bis zu cen órtlicher, cn den Moschinen 
angebauten Scfialtgerafen. Hierdurch werden weder d'e 
Wandę von Instrumenten und Apparcten in Anspruch 
cenommen, noch w ird die Bewegungsmogiichkert um die 
einzelnen Maschinen herum durch elekfrische Zu eitungs- 
rohre eingeschrankt.

Die Bcuzeit fiel in des Jahre 1930.
Es betrugen:
die Baukosten einschl. c lier Nebencnlagen . 204 800 RM, 
euf das Kubikmeter umbauten Raum berechne- 26,41 RM, 
die Kosten fur die maschine .e.n Anlcgen . S5200RM,
die Kosten fur ln v e n ta r ..................................  6 750 RM.

Entwurf und Ausfuhrung lagen in der Hand des Unter- 
zeichneten, dem der Dip'.-!ng. Fritz Thoma, fur die Bau- 
leitung der techn. Landesinspekto' Joeris, fur die ma- 
schinellen Anlagen der Landesoberingenieur Houben und 
der techn. Landesobersekretar Leichtweis zur Seite 
standen. Die stctischen Berechnunge- ŝ e _e Prafesscr 
Pirlet, Kóln, auf. R u h I , Dusseldorf

DIE ERNEUERUNGSARBEITEN DER DRESDNER
FRAUENKIRCHE Leitung Stadtbaurat Dr.-lng. Paul W olf, Dresden /  12 Abbildungen

Nach fast neuniahriger Bauzeit ist des W iederher- 
stellungswerk der Dresdner Frauenkirche vo!lendet und 
die Kirche am 13. November 1932 durch den evangerischen 
Landesbischof neu geweiht worden. Die Bedeutung, die 
diesem Bauwerk nicht nur ais dem alten Wahrzeichen im 
Dresdner Stadtbilde, sondern auch in der Geschichte des 
Barock und des protestantischen Kirchenbaues zukommt, 
liefi es gerechtfertigt erscheinen, da6  bedeutende Mittel 
fur seine Rettung aufgewandt wurden.
Die Dresdner Frauenkirche wurde in den Jahren 1726 bis 
1734 an Stelle der baufallig gewordenen alten „Fischer- 
kirche zu unserer lieben Frauen" vom Rat zu Dresden 
von George Bćhr (1666— 1738) erbaut, der seit 1705 c s 
Ratszimmermeister in stadtischen Diensten stand und 
bereits eine Reihe kleinerer Kirchen gebaut hatte. Vom 
ersten Entwurf cn w ar Bahr von dem Gedanken beseelt, 
eine neue Grundform fur einen grofien protestantischen 
Kirchenbau zu schaffen, der den besonderen Bedurfnissen

der evangelischen Kirche entsprechen sollte. In largen, 
bis zu seinem Tode dauernden Kampfen — die sich zu 
einem ergreifenden Ringen eines Baukunstlers um sein 
W erk gestaltet haben — hat der Meister sch ’e6 lich allen 
Schwierigkeiten zum Trotze dieses Ziei erreicht und e'nen 
grofien und selbstandigen Typ einer protestantischen 
Kirche geschaffen, dessen Gedankengange sich zum Teii 
erst in den Ietzten Jahrzehnten durchgesetzt haben.
Die 1712 und 1718 erschienenen Schriften des Architektur- 
theoretikers Leonhard Christoph Sturm mógen George 
Bahr damals bekannt gewesen sein. Bahr suchte die 
schon von Sturm erhobene Fórderung, fur d'e protestan- 
tische Predigerkirche einen fre'en Kirchenraum mit best- 
móglicher Sicht nach der Kanzei zu schaffen, von Anfang 
cn durch e'nen Zentraibcu zu erfullen, der zw cngslaufg 
dazu fuhrte, den Kirchenraum durch eine Kuppel ab- 
zuschliefien. Dafi der aus dem einfachen Handwerker- 
stande hervorgegcngene Meister grofie Kuppe'oauten
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aus eigener Anschauung gekannt hat, ist nicht anzu- 
nehmen. Wahrscheinlich aber werden Abbildungen der 
bedeutendsten, damals bestehenden Kuppelkonstruktionen 
vorgelegen haben, insbesondere der Holzkuppeln Fischer 
von Erlachs, von Val de Grace und der Sorbonne in 
Paris, der Steinkuppeln der Peterskirche in Rom, der 
St. Maria della Salute in Venedig, von Maria del Fiore 
in Florenz.

Der erste Entwurf Bahrs, der Kanzel, Taufstein und A ltar 
in yerschiedenen Hóhenlagen abgestuft in der Mittelachse 
anordnef, fand zwar die Biliigung des Rates zu Dresden 
ais Bauherrn, jedoch nicht die zustandige Genehmigung 
des Konsistoriums und des damaligen Festungsgouverneurs 
von Dresden, des einflufireichen Grafen von Wackerbarth. 
Letzterer wollte den bedeutsamen Bauauftrag seinem 
Gunstling, dem Oberlandbaumeister Knóffel, zuschieben, 
und er hat diesen im weiteren Verlaufe der sehr ver- 
wickelten Verhandlungen hinter dem Rucken des Rates 
der Stadt Dresden mit der Ausarbeitung eines Konkurrenz- 
entwurfes fur die Frauenkirche beauftragt. Ob George 
Bahr — dessen erster (im Ratsarchiv aufbewahrter) Ent
wurf im Grundrifi die Form eines griechischen Kreuzes 
entwickelt — die seinem Ausfuhrungsentwurf spater zu- 
grunde gelegte bessere, weil ubersichtlichere quadratische 
Grundrifiform aus eigener lnitiative gewahlt hat, oder ob 
er zu dieser Form durch die Konkurrenzvorschlage 
Knóffels gezwungen worden ist, mag dahingestellt 
bleiben. Sicher ist, dafi Bahrs Entwurfe durch die zahl- 
reichen Schwierigkeiten, die sich ihm entgegenstellten, im 
Laufe der weiteren Bearbeitung zu immer grófierer Reife 
gelangten.

Der Ausfuhrungsentwurf Bahrs (Abb. 4 und 5) entwickelt 
uber dem ąuadratischen Grundrifi mit uber Eck gestellten, 
in Turmen auslaufenden Treppenhausern, ein Betstubchen-

geschofi und vier Emporengeschosse, die zusammen mit 
dem Schiffsgeschofi rd. 5000 Platze umfassen (Abb. 4 
und 5). Ober acht durch Bógen verbundenen Trage- 
pfeilern erhebt sich die untere Innenkuppel, wahrend 
uber dem Kranzgesims eine Umgangsgalerie sich be- 
findet, die den Ubergang bildet zwischen den die Bógen 
verbindenden Zwickeln und der unteren Innenkuppel. 
Ober der unteren Innenkuppel ist eine zweite Innenkuppel 
angeordnet, um die sich die aufiere Kuppel schliefit, wah
rend das untere tambourartige Steildach der Aufien- 
kuppel, das dieser die charakteristische glockenahnliche 
Form verleiht, in der Hóhe der unteren Innenkuppel ver- 
lauft. Durch einen grofien kreisfórmigen Ausschnitt 
(Abb. 7) dringt das Licht von der oberen Kuppel in den 
Kirchenraum. Die Steinkuppel klingt oben in einer turm- 
artigen Laterne aus.
Ursprunglich sah auch der Bahrsche Ausfuhrungsentwurf 
eine Holzkuppel mit Kupferdeckung vor. Bahr schwebte 
aber von Anfang an eine Steinkuppel vor, und er hat 
dieses Ziel im geheimen von Anfang an hartnackig ver- 
folgt. Er wollte die Steinkuppel zum Wahrzeichen der 
Stadt gestalten. Die grofien finanziellen Schwierigkeiten 
wahrend der Bauausfuhrung aber, die auch August der 
Starkę bei Lebzeiten trotz aller Fórderung der Bahrschen 
Entwurfe nicht uberwinden konnte, liefien Bahr lange Zeit 
den Gedanken einer Steinkuppel zuruckstellen. Erst nach- 
dem Augusts des Starken Sohn und Nachfolger August III. 
helfend eingreifen konnte, setzte Bahr es durch, dafi die 
Kuppel in Stein ausgefuhrt wurde.
Die die Kuppel bekrónende Laterne, dereń Form Bahr in 
den letzten Jahren seines Lebens unausgesetzt beschaftigt 
hat, wurde nach seinem Tode von seinem Neffen und 
Nachfolger Schmidt zwar (wie Bahr es gewollt hatte) in 
Stein, iedoch nicht in der viel wirkungsvolleren Form des 
Meisters der Frauenkirche ausgefuhrt.

1 Bllck v°m Jiidenhof auf die wiederherges.ellte Frauenkirche 2 Blick von der Salzga.ie auf Altarhaus, Kuppel und sudlichen
Treppenhausturm Fotos A E Sch0(te; Dresden
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3 Blick In dla Kuppel mit den w iederhergestellten GrQne’schen M ale re ien  und den G ew ólbezw icke in

4 Schnlłt vom Ausfiihrungsentwurf mit Steinkuppel. N ach 
O rig ina lze ichnungen  von Bahr (KgI. Kupferstichkabinett zu Dresden)

5 GrundrIB der Frauenkirche nach dem 3. (Ausfuhrungs-) Entwurf 
von G eorge  Bahr
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6 Blick in den Kirchenraum  in der Richtur.g noch dem  A lła r

Die E rneuerungsarbe iten  d e r  D resd ner F rau en k irch e
Leitung Stadtbaurat Dr.-lng. Paul W olf, Dresden
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Nachdem schon seit Jahrzehnten am Aufieren der Frauen- 
kirche, insbesondere an der Steinkuppel und der sie be- 
krónenden Laterne sowie an den vier Treppenhausturmen 
und den einzelnen Gesimsteilen starkę Zerstórungen 
wahrgenommen worden waren, die man in fruherer Zeit 

ahnlich wie dies auch beim Zwinger und der katho- 
lischen Hofkirche in Dresden seinerzeit geschehen ist — 
durch Zementausbesserungen zu beheben versucht hat, 
war der Grad der Zerfallerscheinungen derart gefahr- 
drohend geworden. dafi zentnerschwere Steine von der 
Kuppel der Kirche herabgefallen sind. Die Baupolizei 
forderte im Jahre 1924 sofortige Sicherung gegen die:e 
Gefahren, und sie mufite weitere Mafinahmen zur 
Sperrung der Kirche und ihrer Umgebung in Aussicht 
stellen. Bei dieser Sachlage sah die Kirchengemeinde sich 
gezwungen, der Frage einer durchgreifenden Erneuerung 
des Aufieren der Frauenkirche naherzutreten, und sie be- 
antragte beim Rat, ihrem Patron, zur Leitung dieser A r
beiten das stadtische Hochbauamt zur Verfugung zu 
stellen. Die Kosten fiir  die zunachst getroffenen Siche- 
rungsmafinahmen hat die Kirchengemeinde aus eigenen 
Mitteln bestritten. Bei den genauen Untersuchungen, die 
von uns nach Einrusten der besonders gefahrdeten Bau- 
teile vorgenommen worden sind, ergab sich aber, dafi 
die Zerstórungen einen weit grófieren Umfang an- 
genommen hatten, ais dies zunachst nach den mit dem 
Fernglas vorgenommenen Beobachtungen vermutet wer
den konnte. Die betrachtlichen Mittel, die zur Behebung 
aller vorgefundenen Zerstórungen erforderlich waren, 
konnte die Kirchengemeinde aus eigener Kraft nicht be- 
streiten. In opferwilliger Weise haben daher die Sachs. 
Staatsregierung, die Stadtgemeinde Dresden, die Landes- 
kirche sowie die Hilfskasse der Kirchengemeinden 
Dresdens eingegriffen und die erforderlichen Mittel auf- 
gebracht. Da die ursprunglich in Aussicht genommene 
Summę nicht ausreichte.. wurden aufierdem von der 
Staatsregierung insgesamt funf Lotterien fur die Wieder- 
herstellungsarbeiten der Frauenkirche bewilligt.
In den Jahren 1924 bis 1930 wurden dann unter der 
Leitung des stadtischen Hochbauamtes d ie  E r n e u e -  
r u n g s a r b e i t e n  i m A u f i e r e n  der Frauenkirche 
durchgefuhrt (Abb. 1 und 2). Besondere Umsicht er-
forderte zunachst die Konstruktion des Gerustes (Abb. 7 
und 9), mit dem das gesamte Aufiere der Frauenkirche 
umhullt wurde. Schwierig gestaltete sich vor allem die 
Aufstellung der Geruste auf den gewólbten Flachen der 
Kuppel. Alle beschadigten Steine, die beim Bau der 
Kirche aus ungeeigneten Bruchen der Sachs. Schweiz so
wie von Welschhufe bei Dresden entnommen worden 
waren, wurden durch besonders widerstandsfahiges, har-

teres Elbsandsteinmaterial aus den Bruchen von Posta er- 
setzt. Da sich herausstellte, dafi die aufieren Zer
stórungen zu einem grofien Teil auf die Rostbildungen 
der beim Bau der Kirche seinerzeit verwandten eisernen 
Bindungen (Klammern, Anker, Stifte usw.) zuruckzufuhren 
waren, wurden diese nunmehr in Bronze und Kupfer aus- 
gefuhrt. Hierfur mufiten 3ó Zentner Metali allein an der 
Laterne verwandt werden, an der die Zerstórungen sich 
ais besonders schlimm erwiesen hatten. Sie hatten dort 
einen solchen Umfang angenommen, dafi besonders die

7  W iederh erste llun gsarbe it am  unteren Teil der Kuppel 8 Diagonalschnitt durch Kuppel und P feiler (1 :5 0 0 )
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Balustraden an dem hóchsten, fur die Besichtigung der 
Kirche zuganglichen Punkte vóllig zerstórt waren. Unter 
anderem hatten sich die Steinpfeiler der Laterne unter 
der Einwirkung der Zuganker in der Hóhe der W ider- 
lager 4 cm aus ihrer ursprunglichen Lage herausgehoben, 
so daft die Gefahr des Einsturzes der Laterne nur noch 
eine Frage der Zeit gewesen ware!
Die Erneuerungsarbeiten waren so gefórdert worden, daft 
ihre Vollendung Ende 1930 in Aussicht stand. Beim Aus- 
wechseln eines in der Hóhe des zweiten Emporenfuft- 
bodens gelegenen Fenstersturzes im Juli 1929 wurden je- 
doch plótzlich schwere und umfangreiche Schaden an den 
Balkenlagen der Emporen festgestellt. Sofort vor- 
genommene grundliche Untersuchungen haben ergeben, 
daft an allen Fuftbodenkonstruktionen des Betstubchen- 
geschosses sowie der daruberliegenden vier weiteren 
Emporengeschosse die Balkenlagen durch Wurmfraft 
morsch geworden und dadurch Fuftbodendurchbiegungen 
bis zu 20 cm eingetreten waren. Die Tragsicherheit des 
Holzes war bei diesem Zustand nahezu aufgehoben, und 
es muftte bei starker Uberlastung der Emporen durch 
Menschengedrange bei Gottesdiensten und Kirchen- 
konzerten mit der Móglichkeit eines Einsturzes gerechnet 
werden, zumal die Balkenaufiager meist nur etwa 3 cm 
betrugen. Auf Grund dieses Befundes hat die Baupolizei 
damals die Schlieftung der besonders gefahrdeten Em
poren verfugt. In einjahriger Arbeit wurden dann 
s a m t l i c h e  E m p o r e n f u f t b o d e n k o n s t r u k t i -  
o n e n  v o n  G r u n d  a u s  e r n e u e r t .  und es wurde 
fur bessere Auflagermóglichkeiten gesorgt (Abb. 12).
Ais dann auch die Erneuerungsarbeiten der Emporen- 
konstruktionen nahezu beendigt waren, zeigten sich 
gelegentlich der Untersuchung des Kapitells von einem 
der a c h t  H a u p t p f e i l e r  i m I n n e m ,  die die Stein- 
kuppel tragen, zunachst feine Rissebildungen, die sich 
nach Beseitigung des Putzes ais s c h w e r s t e  Z e r -  
s t ó r u n g e n  herausstellten. Es waren an den Pfeiler- 
kapitellen bis zu zehn Zentner schwere Steinstucke zer- 
driickt und lose geworden. Dieser uberraschende Befund 
zwang zu schleunigst durchzufuhrenden Sicherungsmaft- 
nahmen an diesen am starksten gefahrdeten Stellen des 
gesamten Bauwerkes (Abb. 11).
Die Sorgen um die Standfestigkeit der Steinkuppel, die 
ais schwere Schatten die letzten Lebensjahre des Meisters 
der Frauenkirche verdunkelt hatten, waren von neuem 
lebendig geworden. Ais George Bahr im Jahre 1733 die 
Ausfuhrung der Steinkuppel beim Rat endlich durchsetzte, 
geschah dies nicht, ohne daft dieser vorher schriftliche 
Gutachten eingeholt hatte. Diese Gutachten enthielten 
zum Teil Bedenken dahingehend, daft die Fundamente 
und Tragepfeiler durch eine Steinkuppel uberlastet wurden 
und daft zum mindesten die die Kuppel bekrónende 
Laterne des geringeren Gewichtes wegen in Holz aus- 
gefiihrt werden muftte. In einem eigenen Gutachten hat 
Bahr versucht, diese Bedenken zu widerlegen, indem er 
ausfuhrte, daft die obere Steinkuppel nur teilweise von 
den acht Kuppelpfeilern getragen wurde; in Wirklichkeit 
ruhe die Last der Kuppel auf 3 -8  =  24 Pfeilern. Bahr 
glaubte namlich insofern ein neues Konstruktionsprinzip 
gefunden zu haben, ais er annahm, daft die von den 
Treppenpfeilern aus nach den Pfeilern der vier Treppen- 
hauser und der Auftenwande gespannten Bógen (Abb. 8) 
nach Art der gotischen Strebebógen die Kuppellast auf- 
nehmen und verteilen wurden. Um ganz sicher zu gehen, 
holte der Rat zu Dresden vor Ausfuhrung der Kuppel ein 
Obergutachten von dem Dresdner Festungsbaumeister 
Generallieutenant de Bodt ein, der dem Gutachten Bahrs 
zustimmte, jedoch riet, die Laterne in Holz auszufiihren. 
Erst auf Grund dieser Stellungnahme beschloft der Rat 
dann doch die Ausfuhrung der Kuppel in Stein.

Schon wahrend der Bauausfuhrung zeigten sich aber 
Risse an den Tragepfeilern und Bógen, die den Rat ver- 
anlaftten, ein Gutachten von der Staatl. Oberbau- 
kommission einzuholen. In dieser spielte nun der alte 
Gegner und Neider Bahrs, der Oberlandbaumeister 
Knóffel, eine ausschlaggebende Rolle. Die fur Bahr 
demutigenden Verhandlungen, die er mit der Oberbau- 
kommission und mit Knóffel persónlich fuhren muftte, 
brachen die letzte Widerstandskraft des greisen Meisters. 
Noch heute herrscht im Volke der Glaube, daft der Bau
meister der Frauenkirche sich aus Gram uber die bedrohte 
Standfestigkeit der Kuppel vom Gerust gesturzt hatte. 
Nach einer anderen uberlieferten Lesart hat sich der 
72jahrige von seinem Krankenlager erhoben, um das 
Werk seines Lebens noch einmal zu sehen, und er sei da- 
bei tódlich vom Gerust gesturzt. Nach den Kirchenakten 
starb aber George Bahr an „Verzehrung und Stickfluft". 
Vor kurzem iibergab aber eine Urenkelin Bahrs der 
Frauenkirchengemeinde eine Urkunde von der Uber- 
fuhrung der Gebeine des Baumeisters, die nach der Auf- 
hebung des Eliasfriedhofes in den Katakomben der 
Frauenkirche beigesetzt wurden und wonach tatsachlich 
am Schadel Bahrs ein Bruch festgestellt worden ist.

Die Oberbaukommission gab ihr Gutachten schlieftlich 
dahin ab, daft die aufgetretenen Risse eine Folgę der 
Uberlastung der Pfeiler durch die Kuppel und daft die 
Laterne — um eine weitere wesentliche Belastung zu ver- 
huten — aus Holz herzustellen sei. Der Rat holte hierauf 
weitere Gutachten von Dresdner Gewerken sowie von 
dem hervorragenden Leipziger Baumeister David Schatz 
ein, die wiederum fur die Unbedenklichkeit der Bahrschen 
Konstruktion eintraten. Dagegen kam das Gutachten 
Chiaveris, des Architekten der Kathol. Hofkirche, zu einem 
entgegengesetzten Ergebnis: Chiaveri forderte die Ab- 
tragung der Steinkuppel und ihren Ersatz durch eine Holz- 
kuppel. Kónig August III. entschied schlieftlich nach dem 
Gutachten von Schatz. Der Beschieftung durch Friedrich 
den Groften im Jahre 1760 hat die Kuppel allerdings 
standgehalten, jedoch zeigten sich im Jahre 1765 erneut 
Risse an den Tragepfeilern der Kuppel. Eine vom Rat 
eingesetzte Kommission unter Fuhrung des Oberlandbau- 
meisters Exner, des Hofbaumeisters Krubsacius und des 
Baumeisters Schmidt (des Nachfolgers Bahrs) erstattete 
ein im Ratsarchiv aufbewahrtes sorgfaltiges, einen groft- 
formatigen Band umfassendes Gutachten mit genauer 
Aufzeichnung der alten und der neuen Risse und kam zu 
dem Ergebnis, daft Bedenken gegen die Standfestigkeit 
der Kuppel nicht bestehen, daft aber die Risse dauernd 
uberwacht werden sollten. Diese vorsorgliche Uber- 
wachung scheint aber spater nicht mehr durchgefuhrt 
worden zu sein, namentlich nachdem das Bauwerk im 
19. Jahrh. von der Stadt auf die Kirchengemeinde uber- 
gegangen war.
Die geschilderten Feststellungen bei den Erneuerungs
arbeiten ruckten mit einem Schlage diesen historischen 
Streit um die Standfestigkeit der Kuppel in ein ganz neues 
Licht. Die von uns sofort vorgenommenen Untersuchungen 
samtlicher Pfeiler sowie der sie verbindenden Bógen er- 
gaben fast allenthalben schwerste Zerstórungen. Durch 
die weiteren statischen Untersuchungen des von uns ais 
sachverstandigem Berater zugezogenen Prof. Dr.-lng. E. h. 
Otto G e h I e r , Dresden, sowie der s t a t i s c h e n  A b -  
t e i l u n g  d e s  B a u p o l i z e i a m t e s  haben einwand- 
frei ergeben, daft die aufgetretenen Risse lediglich eine 
Folgę einer zu starken Belastung durch die Steinkuppel 
sowie des beim Bau zum Teil verwendeten, nicht ge- 
nugend widerstandsfahigen Steinmaterials waren. Die 
Annahme George Bahrs, daft sich die Last der Stein
kuppel in erster Linie auf die aufteren Pfeiler und nur 
zum geringsten Teil auf die acht inneren Treppenpfeiler
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9 AuBenrustung fiir  die W iederherste llung

11 Auswechseln d e r zerdruckten Steine 
an den achł K uppelpfe ilern

10 Dreh- und fahrbares Gerust fiir  die Innenkuppel

12 Erneuerung des Holzgebalks im Betstiibchenges<hoB

W ie d e rh e rs te llu n g s a rb e ite n  an  d e r F rauenkirche  in D resden
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verteile, hat sich bei genauerer Untersuchung leider ais 
bedauerlicher Irrtum erwiesen. Die Ouerschnitte der 
Pteiler nachtraglich zu verstarken, kam von vornherein 
nicht in Frage. Abgesehen von den aufiergewóhnlichen 
Kosten, die dadurch entstanden waren, wurde eine solche 
Mafinahme auch einen schweren baukunstlerischen Ein- 
griff und eine nicht unerhebliche Verschlechterung der 
Lichtverhaltnisse und der Sicht nach der Kanzel bedeutet 
haben. W ir mufiten daher auf anderem Wege versuchen, 
die Standfestigkeit der Kuppel zu sichern.
Um die dringendste Gefahr zu beheben, wurden die 
Kapitelle der acht Tragepfeiler ais am starksten ge- 
fahrdete Stellen zunachst behelfsmafiig durch eiserne 
Ringanker gebunden, um ein seitliches Ausbiegen zu ver- 
hindern. Alsdann wurde mit grófiter Sorgfalt und Vorsicht 
Stein fur Stein untersucht, die zerdruckten und aus un- 
geeigneten Bruchen stammenden Steine Stuck fur Stuck 
herausgenommen (Abb. 11) und die Lucken bis zum Ein- 
setzen der neuen, aus bestem, widerstandsfahigem 
Materiał hergestellten Steine durch Bauwinden gestutzt. 
Das zur Verwendung gelangte Steinmaterial wurde unter 
Berucksichtigung der darauf ruhenden ungewóhnlichen 
Lasten und nach Prufung durch das Materialprufungsamt 
der Techn. Hochschule Dresden sorgfaltig ausgewahlt. 
Nachdem jede einzelne Pfeilerschicht auf diese Weise 
vorsichtig untersucht und die einzelnen Ersatzteile sorg- 
faltig verserzt waren, wurde jede einzelne Schicht durch 
20 200 mm starkę eiserne Ringanker gebunden. Allein 
durch diese schichtenweise Verankerung wurde eine Er- 
hóhung der Standfestigkeit um etwa 30 v. H. erreicht.
Da die bis zu 15 cm starken Risse sich uber die acht Trag- 
pfeiler hinaus auch auf die die Pfeiler verbindenden 
Bógen und die von ihnen eingeschlossenen Zwickel fort- 
gesetzt hatten, mufite in ahnlicher Weise auch eine Er- 
neuerung des zerstórten Steines an diesen Stellen vor- 
genommen werden.
Nach Beendigung dieser aufierst gefahrvollen Arbeiten 
ergab sich die Notwendigkeit, die durch die starken Zer- 
stórungen sowie durch die Entfernung und Wiederauf- 
bringung des Putzes erheblich beschadigte Ausmalung 
im Innern der Kirche wieder herzustellen. Sorgfaltige, 
unter Mitwirkung von Prof. Paul R ó 0 I e r , Dresden, vor- 
genommene Untersuchungen, die sich auf die gesamte 
farbige Ausmalung des Kirchenraumes einschliefilich aller 
Emporen erstreckten, ergaben, dafi im Laufe der Jahr- 
hunderte durch Aufbringung von drei. zum Teil vier Farb- 
schichten mehr oder weniger stórende Anderungen der 
ursprunglichen farbigen Gestaltung vorgenommen wor- 
den waren und dafi die ursprungliche Bemalung durch 
Ablósen der oberen Farbschichten und Uberarbeitung 
der darunter erhaltenen ursprunglichen Farben wieder- 
hergestellt werden konnte. Auf diesem Wege ist es 
denn gelungen, auch im Innern die kunstlerische Einheit, 
die das 19. Jahrhundert verstandnislos zerstórt hatte, 
w ieder lebendig werden zu lassen. Aber auch der 
bedeutsamste Schmuck des Kircheninnern, die figurlichen 
Malereien der unteren Kuppel, waren im Laufe des 
vorigen Jahrhunderts sinnlos uberstrichen worden. Unter 
der Leitung von Prof. Paul R ó f i l e r  und unter der M it
wirkung von Kunstmaler Karl S c h u l z  wurden schliefi- 
lich auch die Malereien der Kuppel von den Zutaten des 
19. Jahrh. befreit und unter Zuhilfenahme eines dreh- und 
fahrbaren Gerustes (Abb. 10) der ursprungliche Zustand 
mit wenigen notwendigen Erganzungen wiederhergestellt 
(Abb. 3). Der Schópfer dieser Malereien war der von 
August dem Starken nach Dresden berufene Theater- 
maler Giovanni Battista G r o n e, ein Venezianer, von 
dessen Hand die einst beruhmten prunkvollen Dekora- 
tionen der Dresdner Opern stammten. M it starker

architektonischer Wirkung schuf Grone ais architektonisch- 
farbigen Ausklang des gewaltigen Kirchenraumes die 
Kuppelmalerei der Frauenkirche mit den vier Evangelisten 
und den kirchlichen Tugenden.
In der oberen Innenkuppel, die sich unter die Steinkuppel 
spannt und durch eine grofie kreisfórmige Offnung 
(Abb. 10) in der von Grone ausgemalten unteren Kuppel 
Licht dem Kirchenraum zufuhrt, sind die alten Farben 
noch vo!lstandig erhalten. Das 19. Jahrh. hatte jedoch 
zur Vermeidung von Zugerscheinungen und aus Grunden 
der Warmehaltung durch ein dichtes Glasgehause den 
Blick vom Kircheninnern in die obere Kuppel verdeckt 
und die ursprungliche Zweckbestimmung in den Hinter- 
grund gedrangt. Diese obere Kuppel sollte namlich zur 
Aufstellung von Singchóren dienen, dereń Klang von oben 
her in die Kirche dringen sollte. Durch eine neue, zweck- 
mafiige Oberlichtkonstruktion, die mittels einer Kurbel 
rasch geóffnet werden kann. ist es nunmehr móglich, 
den Blick von der Kirche nach der oberen Kuppel im 
Sommer standig offenzuhalten. und auch wahrend 
der Heizperiode im W inter ohne Schwierigkeit Sing- und 
Blaserchóre ais Spharenmusik von der oberen Kuppel in 
den Kirchenraum zu senden.
Wenn es nunmehr trotz der Not der Zeit gelungen ist, 
das schwer bedrohte Lebenswerk George Bahrs zu 
retten, so hat unsere Zeit damit nur einen kleinen Teil 
der Dankesschuld abgetragen, die dem Meister von 
seinen Zeitgenossen versagt worden ist. Den Irrtum, in 
dem sich Bahr in bezug auf die Standfestigkeit der 
Kuppel befunden hat, wollen w ir heute dem Meister nicht 
allzu sehr zum Vorwurf machen. Denn einmal fehite es 
damals noch an exakten wissenschaftlichen Methoden 
der Statik, und zum anderen mufi angenommen werden, 
dafi der aus dem einfachen Handwerkerstand hervor- 
gegangene Meister andere grofie Kuppelkonstruktionen 
aus eigener Anschauung nicht kennengelernt hat. Un- 
bestritten bleibt daher sein Verdienst ais Schópfer des 
ebenso kuhnen wie kraftvollen Bauwerkes der Frauen
kirche und unijeschmalert die besonders fur iene Zeit 
bedeutsame Leistung, auf dem beschrankten Raume von 
rd. 40 : 40 m einen vorbildlichen Typus einer grofien, 
5000 Platze umfassenden protest. Predigtkirche ge- 
schaffen und fruhzeitig schon Gedanken entwickelt zu 
haben, die sich erst viel spater durchgesetzt haben. 
Wenn mehr ais 100 Jahre spater Gottfried Semper in 
seinen Schriften fur protest. Kirchenbauten Idealforde- 
rungen entwickelt die fast bis auf Einzelheiten von Bahr 
bereits in seiner Dresdner Frauenkirche verwirklicht 
worden sind, so kann bestimmt angenommen werden, dafi 
Semper dabei die Dresdner Frauenkirche vorgeschwebt 
hat, die er von seiner Dresdner Zeit her genau kannte. 
Fur alle Zeiten bleibt es ein Verdienst Bahrs. in seiner 
glockenahnlichen Steinkuppel eine selbstandige Form ent
wickelt zu haben, die bis auf den heutigen Tag das 
eigentliche Wahrzeichen in dem beruhmten Stadtbilde 
von Dresden geblieben ist. Wenn auch Bahr in den 
Einzelheiten seiner architektonischen Formensprache nicht 
zu hóchster Vollendung gelangt ist, und insbesondere 
nicht die Eleganz erreicht hat, die aus Chiaveris kathol. 
Hofkirche in so beredter Sprache zu uns spricht, so gleicht 
er diesen Mangel doch wieder aus durch die Kraft seiner 
schlichten Formgebung und die in ihrer Wirkung fast 
gotisch-transzendentale Monumentalitat.
Die technische und' kunstlerische Oberleitung der ge- 
samten Erneuerungsarbeiten der Frauenkirche lag in den 
Handen d e s  V e r f a s s e r s ,  dem bei diesen Arbeiten 
Stadtbaudirektor H i r s c h m a n n  zur Seite stand. Die 
Bauleitung oblag Amtsbaurat S c h i m r a I.

58



ZUR WINDDRUCKFRAGE Dr.-lng. Seitz, Obering. der Karl Kubler A G., Stuttgart

In Heft 45/1932 der DBZ hat Mag.-Oberbaurat Dr.-lng. 
Luz David, Berlin, in dankenswerter Weise die Wind- 
druckfrage vor dem Leserkreis der „Deutschen Bau- 
zeitung" zur Erórterung gestellt. Auf zwei Punkte seiner 
Ausfuhrungen móchte ich im folgenden naher eingehen, 
da hier Mifiverstandnisse vorzuliegen scheinen oder 
wenigstens eintreten kónnten:

a) W e r t  v o n  V e r s u c h e n  i m W i n d k a n a l

Es mufi mit aller Deutlichkeit gesagt werden, dafi Wind- 
kanalversuche keine Auskunft uber die absolute Hóhe 
des Winddrucks auf Bauwerke geben kónnen. ' Sie 
kónnen lediglich unter gewissen Voraussetzungen die 
Grófie und Verteilung der Windlast b e i  g e g e b e n e r  
W i n d g e s c h w i n d i g k e i t  zeigen. Die wichtigsten 
Voraussetzungen, die fur die Verwertbarkeit der Wind- 
kanalversuche erfullt sein mussen, sind die, dafi man es 
in der Wirklichkeit ebenso wie beim Versuch mit einer 
stationaren Strómung zu tun hat und dafi zwischen W irk
lichkeit und Versuch die physikalischen Ahnlichkeits- 
bedingungen erfullt sind.

Es ist bekannt, dafi sowohl die Strómung im Windkanal 
wie der natiirliche W ind turbulente Strómungen sind, 
d. h. dafi unter Raum- und Zeitlupe betrachtet die Stró
mung an einem bestimmten Punkt nicht konstant ist. Erst 
auf grófiere Beobachtungseinheiten bezogen ergibt sich 
im Windkanal ein stetiger Zustand, den der Versuchs- 
leiter auf eine in sein Belieben gestellte Zeitdauer auf- 
rechterhalten kann. Sicher sind die naturlichen Luft- 
strómungen, besonders in den den Ingenieur allein inter- 
essierenden Sturmzeiten, viel weniger stationar. Wahr- 
scheinlich wird ein genugend stationarer Zustand uber 
grófiere Flachen nur auf eine kurze Reihe von Sekunden 
vorausgeselzt werden durfen. Sicher geniigt diese Zeit, 
um den Aufstau der Luftstrómung auf der wind- 
getroffenen Seite voll wirken zu lassen; ob der Unter- 
druck auf der windabgelegenen Seite ebenso momentan 
entsteht, ist franlich. Man wird annehmen durfen, dafi 
hier gegenuber ganz kurz wirkenden Bóen eine gewisse 
Dampfung der Spitzen eintreten wird. Dies mag eine 
nicht zu pessimistische Versuchsauswertung rechtfertigen; 
eine Gewahr dafur. dafi der Sog des stationaren Zu- 
standes nicht in voller Hóhe entstehen wird, scheint aber 
nicht gegeben.

Ober die zweite Hauptvoraussetzung, das Erfulltsein der 
physikalischen Ahnlichkeitsbedingungen, ist folgendes er- 
wiesen. Bei Kórpern mit scharfen Kanten, also fast allen 
praktisch vorkommenden Bauwerken einschliefilich der 
Gitterfachwerke, ist der Windwiderstand bei gegebener 
Kórperform direkt prooortional der windgetroffenen 
Flachę und der zweiten Potenz der Windgeschwindigkeit, 
d. h., es kann aus Versuchen, die an verkleinerten Mo- 
dellen mit beliebiger Windgeschwindigkeit angestellt 
werden, der Winddruck errechnet werden, der in W irk
lichkeit bei gegebener Windgeschwindigkeit auftritt. Da- 
bei ist die Genauigkeit der Versuche und der Umrech- 
nung so grofi, dafi sie gegenuber den sonstigen Fehler- 
quellen, insbesondere in der Kenntnis der W ind
geschwindigkeit, ais ideał angesehen werden kann.

Verwickelter liegen die Verhaltnisse bei Kórpern mit ge- 
wólbter Oberflache, wie sie z. B. bei Schornsteinen, 
Leitungsdrahten, Gasometern usw. in Betracht kommen. 
Hier ist der Windwiderstand auch von der Oberflachen-

rauhigkeit und anderen Faktoren, die in der „Reynolds- 
schen Zahl" zusammengefafit sind, abhangig1).
Sieht man von diesen Ausnahmefallen ab, so ist der W ert 
der aerodynamischen Modeliversuche innerhalb der oben 
umrissenen Grenzen eigentlich unbestreitbar. Man mufi 
sich auch daruber im klaren sein, dafi unsere ganze 
Flugtechnik auf denselben wissenschaftlichen Grundlagen 
aufgebaut ist; waren die aerodynamischen Versuchs- 
ergebnisse fur uns Bauingenieure fragwurdig, so ware 
es ein Ratsel, wie die Flugtechnik zu ihren Erfolgen ge- 
kommen ware.

b) D ie  G r ó f ie  d e s  W e r t e s  w„
Mit Recht empfiehlt Dr. David, dafi der W ert w0 der 
Preufiischen Hochbaubestimmungen unter die Lupę ge- 
nommen wird. Seine Hóhe durch Versuche in der W irk
lichkeit feststellen zu wollen, ist aber unmóglich, und 
zwar aus dem einfachen Grund, weil es den W ert w0 
eben nur in den Vorschriften, nicht aber in der Natur 
gibt. Entsorechend einem frijheren Erkenntnisstand 
glaubte man mit dem W ert w0 den Druck auf eine senk- 
recht vom Wind netroffene Flachę — wenigstens an- 
naherungsweise — einheitlich festlegen zu kónnen. Da- 
bei hielt man es fur gleichgultig, ob es sich im Einzelfall 
um eine freistehende Flachę (wie z. B. eine Reklametafel 
oder einen Bretterzaun) oder um die Wandflache eines 
geschlossenen oder offenen Bauwerks oder um ein Fach- 
werksgerippe handelte. Ebenso erschien die Form der 
windgetroffenen Flachę oder des Kórpers unwesentlich. 
Heute wissen wir, dafi sich der einer bestimmten W ind
geschwindigkeit entsprechende Winddruck uberhaupt 
nicht angeben lafit, wenn man nicht bestimmte Voraus- 
setzungen uber Form und Anordnung der windgetroffenen 
Flachę macht. Je nach Umstanden wurde der Zahlenwert 
schwanken zwischen Grenzen, die sich wie 1 :3  bis 4 
verhalten mógen. Vor allem kommt es hierbei darauf 
an, ob man nur den auf der Windseite durch Aufstau 
entstehenden Druckzuwachs (Oberdruck) betrachtet, der 
hier gegenuber Windstille eintritt, oder ob man auch 
diejenigen Krafte berucksichtigen will, die durch Ab- 
saugen von Luft auf der Ruckseite ais Druckdifferenz ent
stehen (Sog). Je nachdem, ob die Kórperruckseite die 
Entstehung von Unterdruck fórdert oder hindert (das 
letztere z. B. bei tropfenfórmiger Ausbildung), sind die 
Krafte grundverschieden.
In der Praxis kommen alle diese Falle vor. Reiner Ober
druck liegt vor auf der windgetroffenen Wand eines ge
schlossenen Gebaudes. Reiner Sog tritt auf der wind
abgelegenen Seite eines geschlossenen Gebaudes auf. 
Oberdruck und Sog zugleich wirken auf die Stabe eines 
Gitterfachwerkes, auf eine lotrecht angeblasene Reklame
tafel oder auf die Ruckwand einer Flugzeughalle, wenn 
der W ind in die geóffnete Torfront hineinblast oder bei 
geóffneten Toren die Ruckwand trifft. Ali dies mit 
e i n e m  W ert w0 umfassen zu wollen, fuhrt dazu, dafi 
entweder in vielen Fallen eine unsinnige Materialver-

‘ ) Die Reynolds'sche Zahl ist R =  1 '  ̂ ' ", wo I die Lange des Kórpers,

v die Windgeschwindigkeit, p  die Luftdichte und u  die Zahigkeit der 
Luft bedeuten. Da die beiden letzten GrófJen im allgemeinen konstant 
sind, lassen sich Schlusse von Modellyersuchen auf die Wirklichkeit dann 
ziehen, wenn bei Modeli und Wirklichkeit das Produkt aus I . v das 
gleiche ist. Die gróflten Winageschwindigkeiten, mit denen in den aero
dynamischen Versuchsanstalten z. Zt. gearbeitet wird, erreichen mit bis 
zu 50 m/sek die W erte, die in Wirklichkeit unter ungunstigen Verhalt- 
nissen in Betracht gezogen werden mussen.
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schwendung getrieben oder dafi in anderen FaIlen die 
Standsicherheit in gefdhrlicher Weise herabgesetzt wird. 
Unsere heutigen Baupolizeivorschriften verfallen, was 
lotrechte Flachen betrifft, in der Hauptsache in den ersten 
Fehler; doch hat gelegentlich die Nichtbeachtung des 
Sogs auch schon zu Unfallen gefuhrt.
Selbst wenn man einen bestimmten Sonderfall, beispiels- 
weise den Oberdruck auf die Wand eines geschlossenen 
Gebaudes, herausgreifen wollte, wurde die Bestim- 
mung der zur berucksichtigenden W0-Werte durch 
Beobachtung an Bauwerken sehr schwierig und teuer sein. 
Einmal wurde man oft monatelang zu warten haben, bis 
wirklich ein beobachtenswerter Sturm sich einstellt, so- 
dann mufite — wohl durch Messung der wahrend des 
Sturmes auftretenden Bóengeschwindigkeiten und dereń 
Vergleich mit anderen Messungen — festgestellt werden, 
ob der beobachtete Sturm ais Berechnungsgrundlage 
ausreicht oder ob noch hóhere Windgeschwindigkeiten 
berucksichtigt werden mussen. Weiter sind Bauobjekte, 
bei denen die Messungen frei von stórenden Einflussen 
der Umgebung durchgefuhrt werden kónnen, selten; die 
beobachteten Werte waren stark abhangig von der 
rasch wechselnden Windrichtung. Wichtig ware die 
Beobachtung der gleichzeitig an entfemt voneinander 
gelegenen Punkten des Bauwerks auftretenden Wind- 
driicke. Ali dies rnacht es fraglich, ob auf diesem Weg mit 
erschwinglichen Mitteln Ergebnisse zu erzielen sind.

Erfolgversprechender ist der Weg, einerseits durch 
Laboratoriumsversuche die Drucke festzustellen, die bei 
bekannter Geschwindigkeit auf bestimmte Bauteile wir- 
ken, und andererseits durch Sichtung meteorologischer 
Beobachtungen die grófiten in unseren Gegenden auf
tretenden Bóengeschwindigkeiten zu ermitteln. In beiden 
Beziehungen sind so viele Vorarbeiten geleistet2), dafi 
heute schon Vorschriften geschaffen werden kónnen, die 
den tatsachlichen Verhaltnissen weit besser ais die bis- 
herigen gerecht werden11). Richtunggebend sind in dieser 
Beziehung die Hollander mit ihrem vor kurzem veróffent- 
lichten Normenentwurf vorgegangen.

In wirtschaftlicher Beziehung lafit eine vernunftige Neu- 
regelung der Winddruckvorschriften wesentlich gunstigere 
Rechnungsannahmen fur die om haufigsten vorkommen- 
den Falle erwarten. Verscharfungen werden nur in ver- 
einzelten Fallen und dort vorzusehen sein, wo erfahrene 
Konstrukteure bisher schon besondere Vorsichtsmafi- 
nahmen getroffen haben.

!) Vergleiche hierzu: Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft fur Bau-
ingenieurwesen 1927 und 1928; Ergebnisse der Aerodynamischen 
Versuchsanstalt zu Gottingen, III. Lieferung 1927, IV. Lieferung 1932; 
Flachsbart, Abhandlungen der Internationalen Vereinigung fur Brucken- 
bau und Hochbau, Band I, 1932, sowie Bauwelt 1932, Heft 1927, 
Seitz, Bautechnik 1932, Heft 50/51. Irminger u. NoekkenNed, W ind- 
pressure on Buildings, Kopenhagen 1930.
3) Yergleiche Bauwelt 1932, Heft 40 und Het Bouwbedryf 1932, Heft 22.

W AS FORDERT DAS BAUFACh FUR 1933?
(Zur Umfrage in Heft 1 und 2)

Aus allen Stimmen, die aus den mafigebenden Kreisen 
des Wirtschaftslebens zum Jahreswechsel laut geworden 
sind, spricht die zuversichtliche Dberzeugung, dafi uns 
das vergangene Kriseniałir nicht nur den Tiefpunkt der 
Depression, sondern auch bereits fuhlbare Ansatze zur 
Besserung gebracht hat, so dafi w ir berechtigte Hoffnung 
hegen durfen. dafi das Jahr 1933 ein Jahr der Wieder- 
belebung und des Aufbaues werden wird. M it dieser 
Wiederkehr des Vertrauens in die Zukunft ist zweifellos 
die erste und wichtigste Voraussetzung fur die Gesun- 
dung der Wirtschaft und damit auch der Bauwirtschaft 
ais einem iłirer wichtigsten Zweige bereits geschaffen. 
Aber ebenso gewifi ist damit nicht alles getan. Wenn 
man einerseits nicht die Lehren der Krise vergessen soli, 
so ware es anderseits eine schwere Hemmung fur den 
Wiederaufstieg, wenn man ihn mit den aus der Krise 
geborenen Irrtumern, und dem Zweifel am Wert der 
technischen Entwicklung belasten wurde.
Es gehórt zu den verhangnisvollen Begleiterscheinungen 
der Krise, dafi man gar zu leicht im technischen Fort- 
schritt ihre Ursache sucht und demgemafi in der Ruckkehr 
zu primitiveren Arbeitsmethoden ein Heilmittel erblickt. 
Das Bauwesen hat im vergangenen Jahr besonders stark 
unter dem Einflufi solcher Bestrebungen gestanden. die 
teilweise bis zur vólligen Aufhebung der Arbeitsteilung 
gingen. Immer und unter allen Umstanden jedoch — 
d. h. auch wenn die Arbeitslóhne aus óffentlichen Mit
teln (Erwerbslosenfursorge, Arbeitsdienst u. dergl.) be- 
stritten werden — bedeutet ubermafiiger Arbeitsaufwand 
am einzelnen Objekt nicht etwa Schaffung zusatzlicher 
Arbeit, sondern Vergeudung von Arbeit und Geld. Mit 
denselben Mitteln kónnte Besseres und mehr geschaffen 
werden. Man ubersieht gewóhnlich ganz, dafi die fur 
die Beschaffung industriell hergestellter Bauteile in die 
Industrie fliefienden Mittel ebenfalls vermehrte Arbeits- 
móglichkeit schaffen und zwar an Stellen, an denen mit 
Hilfe vorhandener Einrichtungen und ausgebildeter

Arbeitskrafte das preiswerteste Erzeugnis hergestellt 
werden kann.
Das Ziel aller Wirtschaftsbelebung- und Arbeits- 
beschaffungsmafinahmen kann nur sein, einen wesent- 
lichen Teil der Erwerbslosen an ihrem alten Platze in 
Arbeit zu bringen. W ird dieses Ziel nicht erreicht_. so ist 
trotz aller Siedlungsaktionen, dereń Wirksamkeit gegen- 
uber der grofien Zahl der Arbeitslosenmassen nur gering 
sein kann, der weitere Wirtschaftszerfall unvermeidlich. 
In welchem Umfange aber eine entsprechende Beteiligung 
der deutschen Industrie an allen mit óffentlichen Mitteln 
finanzierten Bauaufgaben zur Erreichung dieses Zieles 
beitragen kann, das ergibt sich bereits zur Genijge aus 
den hohen Arbeitswerten, die in den Erzeugnissen der 
deutschen Industrie stecken. Z. B. betragt der Lohnanteil 
bei den Walzwerkserzeugnissen der deutschen Stahl- 
industrie einschliefilich der indirekten Lohnaufwendungen 
fur Hilfsstoffe, Transporte usw. rund 85 RM je Tonne, das 
sind etwa 70—80 v. H. des heutigen Gesamtpreises. 
Gegenwartig betragt der Stahlverbrauch in Deutschland 
mit jahrlich 70 kg je Kopf der Bevólkerung noch nicht die 
Halfte des franzósischen und nicht ein Drittel des amerika- 
nischen Stahlverbrauches. Daraus lafit sich ersehen, wie 
weit Deutschland in der Erschliefiung der inneren Absatz- 
móglichkeiten fur seine Stahlindustrie hinter andern Stahl- 
erzeugungslandern zuruck ist. Ein wesentlicher Teil dieser 
Móglichkeiten liegt im Bauwesen. Da seine Erschliefiung 
ohne Zweifel im grofien und ganzen mit der technischen 
Fortentwicklung der Baukonstruktionen gleichgerichtet ist, 
so ist die Mitwirkung aller fortschrittlichen Baufachleute 
an der Gesundung eines der lebenswichtigsten Zweige 
der deutschen Wirtschaft gewifi, sofern nur die allgemein- 
wirtschaftlichen Voraussetzungen erfullt sind und nicht un- 
haltbare Vorstellungen uber die Krisenursachen und die 
Wege zu ihrer Dberwindung den W eg versperren.

Otto von Halem, Leiter der Beratungsstelle fur Stahl- 
verwendung, Dusseldorf
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TECHNISCHE FORTSCHRITTE
Erschijtterungsm esser m it o p tisch -p h o to g rap h i-  
scher R egistrierung
Die Schadigung von Bauten durch den wachsenden Ver- 
kehr mit starker belasteten Fórdermitteln und die Ver- 
gróflerung der Abmessungen der Maschinenanlagen, ins
besondere ihrer beweglichen Teile, hat die Aufmerksam- 
keit neuerdings auf Abwehrmittel gelenkt. Aufierdem 
wird haufig die Schuldfrage an diesen Stórungen auf- 
geworfen. Um Ursache und Verlauf der Erschutterungen 
feststellen und verfolgen zu kónnen, mufl man genugend 
genaue Mefiinstrumente haben.
Zunachst wurden Vorrichtungen zur Schwingungsforschung 
vorbereitet. Diese besaflen jedoch nur ein beschranktes 
Anwendungsgebiet und waren fur den praktischen Ge- 
brauch wenig geeignet. Durch Anwendung elektrischer 
Meflverfahren, besonders von Kathodenróhren - Ver- 
starkern, wurde die Schwingungsmessung verbessert, da
fur muGten aber andere Nachteile in Kauf genommen 
werden.
Die Askania-Werke A.-G. haben nun einen 3 - K o m -  
p o n e n t e n - E r s c h u t t e r u n g s m e s s e r  mit optisch- 
photographischer Registrierung konstruiert (Abb. 1 und 2),

bei dem von allen empfindlichen Einrichtungen abgesehen 
ist. Die Vorrichtung ist konstruiert nach grundsatzlichen 
Angaben von Prof. Schweydar unter M itarbeit von Prof. 
Hort vom Heinrich-Herz-Institut fur Schwingungsforschung 
Berlin und Angenheister vom Geophysikalischen Institut 
Góttingen. Innere Fehlera.uellen werden móglichst aus- 
geschaltet; auflerdem enthalt die Vorrichtung eine in 
weiten Grenzen einstellbare Vergróf3erung der Anzeige, 
so dafl sich damit Schwingungsausschlage sehr ver- 
schiedener Starkę und Schwingungen sehr verschiedener 
Frequenz, wie sie in der Praxis vorkommen, messen 
lassen. Diese Vorrichtungen lassen sich bei Belastungs- 
proben von Decken, Brucken usw. anwenden, in denen 
statt der oft kostspieligen und schwierigen statischen Be- 
lastung eine dynamische Belastung mittels Schwingungs- 
maschine angewendet wird, die der statischen gleich- 
wertig ist.
Bezuglich des Prinzips dieser Schwingungsmesser kann 
hier ausgefuhrt werden, da6  im Instrument drei Pendel- 
massen so angeordnet sind, dafl sie immer nur durch 
je eine Komponente der nach den drei Dimensionen zer- 
legten Krafte beeinfluflt werden. Diese Pendel iiber- 
tragen ihre Bewegung mittels starren Hebels auf senk- 
rechte Spiegelachsen. Durch eingeschaltete Linsen ver-

schiedener Brennweiten kónnen die Bewegungen in 
weiten Grenzen vergrófiert werden. Durch einen optischen 
Registrierapparat, der auch bei vollem Tageslicht funk- 
tioniert, werden die Bewegungen auf Bromsilberpapier 
aufgezeichnet, also fur die weitere Untersuchung fest- 
gelegt. Mittelbar sind diese Erschijtterungsmesser auch 
dazu verwendbar. um dauernde Verlagerungen 
(Setzungen) an Bauten, die bisweilen die Lastverteilung 
im Bauwerk andern oder den Verband lockern, zu 
prufen, was sich in einer Anderung der Nachschwingungs- 
dauer und der Eigenfrequenz ausdruckt. Diese Ver- 
anderungen sind bei kunstlicher Schwingungserzeugung 
mit dem Erschijtterungsmesser durch Aufnahme der Reso- 
nanzkurve nachweisbar.

Eine neue H a llen ko n stru k tion
Auf der Suche nach einer Hallenkonstruktion.. welche die 
Vorteile der Stein-Putzbauweise sowohl, ais die Vorteile 
und Billigkeit der Eisen- bzw. Holzbauweise vereinigt, hat 
unser Kollege, Oberbaurat Dr.-lng. Weidenbacher-Augs- 
burg, eine Konstruktion gefunden, die ihm nun durch In- 
und Auslandspatente geschiitzt worden ist. Die Binder- 
form dieser Hallen ist etwa so, dafi zwei ineinander- 
gestellte Hallen entstehen, zwischen denen sich ein 
warme- und schallhemmendes, isolierendes Luftkissen be- 
findet; die aufiere Halle besteht aus senkrechten Aufien- 
wanden, schragem Dach und steilem Oberlicht, die innere 
aus leicht geneigten Wanden und daruberliegendem 
waagrechten Oberlicht.

Zu Studienzwecken wurde eine Versuchshalle in den Ab
messungen 3,3 X 4,8 m gebaut. Auf eine Eisenunterkon- 
struktion (4 Binder) ist unter Einschaltung von Holzrahm- 
lingen au6 en eine Eternitwand und ein Eternitdach auf 
Holzschalung mit Bitumenfilz und innen eine Insulitewand 
aufgebracht worden. Bei der Aufstellung wurde beson- 
deres Augenmerk auf gute Dichtung der Anschlusse ge- 
legt. Uber die Schallisolierung ist zu berichten, dafi von 
einem im Innem spielenden Grammophon aufien nach 
Schliefiung der Doppeltur nichts mehr zu hóren war. In 
nachster Zeit werden Temperaturmessungen im Innern 
vorgenommen, um im Vergleich mit den Auftentempera- 
turen Schlusse auf die Warmehaltung ziehen zu kónnen. 
Die Halle zeichnet sich durch uberraschende Lichtfijlle 
aus; die geneigten Wandę haben einen gewissen Reiz; 
die Akustik ist auffallend gut. Es steht nichts im Wege, 
fur besondere Zwecke auch seitliche Fenster anzubringen. 
Ferner kónnen durch Kombination mit Seitenschiffen, 
Variation des Binderprofils, Reihung von Bindern, H a l 
l e n  f u r a l l e  e r d e n k l i c h e n  Z w e c k e  und Spann- 
weiten gebaut werden; z. B. Kirchen mit und ohne 
Seitenschiffen, Markt-, Ausstellungs-, Tum-, Reit-, Sport-, 
Fest- Stadt-, Konzert-, Kunst-, Eis-, Schwimm- und Bade- 
hallen (ohne Schwitzwasserbildung), Luftschiff-, Flugzeug- 
und Motorprufhallen, Theater, Varietes, Tanzdielen, 
Ateliers, Kinos, Tropenhauser und Tonfilmaufnahmehallen, 
in wenigen Wochen und nach Angabe des Konstrukteurs 
etwa um d ie  H a l f t e  b i l l i g e r  ais Steinhallen. Er- 
forderlichenfalls kónnen die Hallen nach Gebrauch abge- 
brochen und ohne nennenswerten Baustoffverlust andern- 
orts wieder aufgestellt werden. Fur die Gestaltung ist 
weitester Spielraum gegeben.

Die neue Bauweise soli sehr dauerhaft sein. Die Bauzeit 
drangt sich auf wenige Wochen zusammen. Da es sich um 
Trockenmontage, um handliche Baustoffeinheiten und um 
wenig voluminóse, dabei aber billige Baustoffe handelt, 
soli die grófite Kirche in ein paar Monaten fertiggestellt
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werden kónnen. Eine Kirche fur lOOOBesucher soli in der 
geschutzten Bauart nur 88 100 RM kosten.
Patentinhaber: Oberbaurat Dr. Weidenbacher, Augsburg

Die neue Stah lroststraB e

Kurzlich wurde eine neuartige Verwendung von Stahl im 
StraBenbau erprobt. Auf die mit Kies abgedeckte StraBe 
werden rostartige Bauelemente aus Stahl von etwa 3 bis
4.5 qm GróBe verlegt und durch Schrauben miteinander 
verbunden. Die Roste bestehen aus hochkantgestellten,
2.5 bis 3 cm hohen, im Zickzack verlaufenden Flacheisen, 
die etwa 6 cm voneinander abstehen und auf flachliegen- 
den Eisen, die unter den Knickstellen der hochkantstehen- 
den Eisen verlaufen, aufgeschweiBt sind. Die im Zickzack 
verlaufenden Stahlbander liegen quer zur StraBe. Der 
verlegte Rost wird mit gewóhnlichem Kies, Splitt oder 
Schlackensand bis etwa 1 cm uber Eisenoberkante aus- 
gefiillt und die ganze StraBenoberflache mit Kaltasphalt- 
Emulsion getrankt. Die Fullmasse druckt sich durch den 
Verkehr in die Zwischenraume der Eisenstabe. Nach 
einigen Wochen bildet sich durch die StraBenbenutzung 
eine schwach wellige Struktur an der Oberflache. die 
weiterhin erhalten bleibt. Die Stahlrippen verhindern jede 
weitere Abnutzung der Fullmasse. Die Entstehung von 
Wellen, Fahrgleisen oder Schlaglóchern ist aus- 
geschlossen; andererseits hat die StraBe gute Griffig- 
keit und bietet mit der Zickzackform der Roststabe einen 
guten Gleitschutz fur den Kraftwagenverkehr. In ihrer 
Konstruktion ist die Stahlrostdecke von groBer Durch- 
biegungsfestigkeit und sichert gute Druckverteilung der 
Radlasten auf den Unterbau bzw. Untergrund der StraBe. 
Nach den Erfahrungen mit der Bauweise auf einer Ver- 
suchsstrecke in der Wagramer StraBe in Wien u. a. O. 
sind 30 bis 20 kg Stahl ie nach der Schwere des Verkehrs 
hinreichend. Die Ausfuhrung erfolgt in kurzeń Baustellen 
ohne nennenswerte Stórung des Verkehrs, da dieser auch 
uber die eben eingebauten Rostelemente geleitet werden 
kann. Sehr wichtig ist, daB infolge Herstellung der Rost
elemente in einer Werkstatt ein Teil der Bauausfiihrung 
zu jeder Jahreszeit erfolgen kann. Die Baukosten der 
Stahlrostdecke sollen sich nicht hóher ais die fur Klein- 
pflaster, Beton. Walzasphalt stellen, denen sie an Belast- 
barkeit mehr ais gleichwertig sein durfte.

Hersteller: Arbeitsvereinigung StahlroststraBe, 
Fohnsdorf-Steiermark

Die R óntgenprufung  im Hoch- und B rijckenbau
Die zunachst in der Medizin verwendete Róntgenprufung 
hat sich seit etwa zehn Jahren mit steigendem Erfolg auch 
bei den Werkstoffuntersuchungen eingefuhrt. Die Róntgen- 
strahlen mit sehr kurzer Wellenlange und entsprechend 
harter Strahlung haben die Fahigkeit. Aluminium bis 
15 cm, Eisen bis 8 cm und Messing von 4—5 cm Starkę

unter der Voraussetzung gleicher Beiriebsspannung 
(200 kV) zu durchleuchten, so daB Róntgenstrahlen- 
schattenbilder photographisch auf Film oder Papier auf- 
genommen werden kónnen. Stellen im Werkstoff von 
geringerer Dichte ais dieser werden ais dunklere Flecken 
erscheinen. Erfahrungen im Lesen dieser Bilder ermog- 
lichen es, die Fehler festzustellen, die im Stoff enthalten 
sind, z. B. Lunker.. Gasblasen usw. W o es sich um 
Stucke kleiner Dicke handelt Iz. B. Eisen bis zu etwa 
1 cm Dicke), kann man auch einen Fluoreszensschirm be- 
nutzen, mit dem man das entstehende Bild unmittelbar 
beobachten kann. Neuestens ist es durch Stereo- 
aufnahmen móglich. auch auf die Tiefenlage der Fehl- 
stellen zu schlieBen bzw. diese durch besondere MeB- 
verfahren zu berechnen. Die Deutsche Reichsbahngesell- 
schaft hat sich fruhzeitig diese Prufungsart bei ihren 
Werkstoffen im Ausbesserungswerk W ittenberge zunutze 
gemacht und zu ihrem heutigen Stand ais sogen. Grob- 
strukturuntersuchung wesentlich beigetragen. In letzter 
Zeit ist die Reichsbahn dazu ubergegangen, mit einer 
fahrbaren Róntgenanlage auch Bauwerke, wie Brucken, 
Eisenbetonkonstruktionen usw. róntgenographisch zu 
untersuchen. Es wurde, wie Reichsbahnrat Dr.-lng. Bern
hard auf der Tagung des „Vereins Deutscher GieBerei- 
fachleute" om 14. Nov. v. J. mitteilte, ein auf Schienen 
laufender Róntgenprufwagen gebaut. M it einem Benzin- 
motor-Dynamo wird Wechselstrom von 220 V. erzeugt, 
der im Hochspannungs-Spezialtransformator auf Wechsel
strom von 200 bis 300 kV hochtransformiert und in Ventil- 
róhren gleichgerichtet wird. Der Gleichstrom wird mittels 
Kabel, die fur eine Spannung von 330 kV brauchbar sind, 
zur Róntgenróhre geleitet, die sich an der Aufnahmestelle 
befindet. D!e Róhre ist mit besonderem Strahlenschutz 
versehen, so daB ihre Bedienung vollkommen gegen 
vagabundierende Róntgenstrahlen geschutzt ist. Mit 
dieser Einrichtung lassen sich Trager in ihrer ganzen 
Lange mit einer Aufnahme erfassen. Die Dauer der Be- 
leuchtungszeit ist fur die Arbeiten auf der Strecke sehr 
wichtig. Ais Grenze gilt heute, daB fur 8-cm-Stahl bei 
der 200-kV-Róhre 16 Min. Belichtungsdauer erforderlich 
sind. Im Bilde wurde die Róntgenprufung an der ersten 
in einer Vollbahnstrecke elektrisch geschweiBten Briicke 
der G. H. H. Oberhausen gezeigt. Prufungen der 
SchweiBung mit Anbohrungen sind hier unzulassig. In 
letzter Zeit ist man dazu ubergegangen, Eisenbeton
konstruktionen zu durchleuchten*), wobei sich uber- 
raschende Feststellungen ergeben haben. Beim Trager 
eines Guterschuppens hatten sich Risse gezeigt, Ver- 
starkungen sollten vorgenommen werden. Die Zeich- 
nungen waren verlorengegangen. Die Durchleuchtung er- 
gab, daB an der stark beanspruchten Stelle uberhaupt 
keine Eisen eingelegt waren. An anderer Stelle zeigte 
sich, daB die Eisen nicht richtig lagen. Die groBe Be
deutung der Róntgenprufung in derartigen Fallen ist er- 
sichtlich. In vielen Fallen, in denen Bauwerke zu ver- 
starken sind und die Herstellungszeichnungen fehlen, 
kónnen Unterlagen gewonnen werden, die sonst nur durch 
Zerstórung des Bauwerks erhalten werden kónnen. Die 
bei der Róntgenprufung entstehenden Kosten, die 
zwischen 0,50 bis 2.50 RM je Aufnahme schwanken, fallen 
dann nicht ins Gewicht. Die DRG. benutzt die Róntgen- 
technik in ihrem Betrieb bereits stark. Im allgemeinen 
steht sie noch im Anfang der Entwicklung. Die Beleuch- 
tungszeit muB noch verkurzt, die zulassige Materialstarke 
vergróBert werden. Leider stehen beide Forderungen im 
Gegensatz zueinander. Reg.-Baumstr. Przygodę, Berlin

\  Ober Anregungen fur solche Prufungen haben wir schon vor 
einer Reihe von Jahren berichtet, es fehlte jedoch noch an dessen 
praktischer Durchfiihrung. Die Schriftleitung
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