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DIE ANLAGEN FUR DEN TAG DER NATIONALEN ARBEIT
Magisfratsoberbaurat Dr.-lng. Helmut Delius, Berlin

Das Reichsministerium fur Volksaufklarung und Propa
ganda hatte die Stadt Berlin beauftragt, zur Feier der 
nationalen Arbeit am 1. Mai auf dem Tempelhofer Feld 
alle organisatorischen und alle fur die Riesenkundgebung 
notwendigen technischen Maflnahmen zu treffen. Der 
Rahmen, in dem sich die Veranstaltung abspielen sollte, 
wurde durch die Skizzen des Architekten Dipl.-lng. Speer 
vom Propagandaministerium gegeben. Er sah die Zu- 
sammenfassung des Tempelhofer Ostfeldes zu einem ge- 
schlossenen Festraum durch Fahnengruppen vor, dessen 
Nordrand eine Tribiinenanlage einnahm, die sich in der 
Mitte zu einem „Fahnenberg" erhob und dereń Hinfer- 
grund drei riesige Fahnengruppen bildeten (Bild 1). 
D i e t e c h n i s c h e A u f g a b e  bestand darin, in diesem 
Rahmen all die Anlagen zu schaffen, die zur Erzielung 
des beabsichtigten Festeindrucks, die ii polizeilicher und 
organisatorischer Hinsicht, sowie zur Befriedigung der 
Bediirfnisse von rund einer M illion organisierter und

nicht organisierter Festteilnehmer fur eine Abendver- 
anstaltung erforderlich waren. Neben der Schaffung von 
beleuchtungstechnischen, schalltechnischen und telepho- 
nischen Anlagen ergeben sich hochbautechnisch im ein
zelnen folgende Aufgaben:
1. Fur die Aufstellung, den An- und Abmarsch der Organi- 
sationen, der zahlenden und nichtzahlenden Zuschauer 
waren die erforderlichen Absperrungen zu schaffen (Ge- 
samtldnge etwa 12 km).
2. Fiir die Bediirfnisse der Festteilnehmer, fiir die Fest- 
leitung, die polizeiliche Oberwachung, die Filmreportage 
usw. waren die notwendigen Nebenanlagen zu errichten 
(Aborte, Sanitatsstellen, Fernsprechzellen, Verkaufsstande, 
eine Fernsprechzentrale, erhóhte Beobachtungsstande).
3. Fiir rund 12 500 Zuschauer und 3000 Fahnentrager 
waren Stehplatze, fur rund 1300 Gaste (Mitglieder der 
Regierung, Presse usw.) waren Sitzplatze auf einer 
Tribunenanlage zu schaffen.
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sind nach den Bildern 6 bis 9 konstruiert. Hier sind fur 
Stehplatze (2 Personen hintereinander) Trittstufen im 
Steigungsverhaltnis von 20/90 cm ansteigend angeordnet. 
Die Binderkonstruktion erfolgte in werkgerechter Zimmer- 
mannsarbeit. Die Kosten der gesamten Tribunenanlage 
beliefen sich auf rund 110 000 RM. Bei einer bebauten 
Flachę von 2274 qm betragen die Kosten fiir 1 qm der 
Mitteltribune (einschl. Treppenanlagen und Rednerkanzel) 
rund 24,50 RM, bei einer bebauten Flachę von 3288 qm fur
1 qm der Seitentribunen rund 16,50 RM.
Fiir die 45 Gruppen zu je drei Fahnen rings um den Fest- 
platz wurden 12 m hohe F a h n e n m a s t e n  errichtet,

4. Fiir die Anbringunęj von 135 kleineren und 9 gróBeren 
Fahnen mufiten die notwendigen Konstruktionen her
gestellt werden.
Da es sich bei den unter 1 und 2 genannten Anlagen nur 
um einfache, teils behelfsmaftige Konstruktionen — bis 
auf die Turme —, teils sogar nur um Zelte handelte, soli 
auf diese Anlagen nicht naher eingegangen werden.
Bei den T i i r m e n  (Bild 3) handelt es sich um Holz- 
konstruktionen von 3,7 m, 10 m und 14 m Hóhe, von 
2,5/2,5 m und 4/5 m Grundflache, die auGer einer oberen 
Plattform zur Aufnahme der Scheinwerfer mehrere 
Zwischenbóden fur Polizei-, Feuerwehrposten und Film- 
reportage erhielten, teils durch Diagonalzangen in den 
freien Wandfeldern, teils durch Drahtseilverankerungen 
standsicher errichtet wurden und die eine Nutzlast von 
500 kg aufnehmen konnten.
Die T r i b u n e n a n l a g e  setzte sich aus verschiedenen 
Teilen zusammen: einem hohen Mittelteil zur Aufnahme 
der Fahnenabordnungen und der Sitzplatze und zwei 
seitlich anschlieGenden Teilen fur die Stehplatze. Die in 
der Mitte bis zu 9,50 m, seitlich bis 7,10 m ansteigende 
Mitteltribune (Bild 5) hatte zur Aufstellung der Fahnen- 
trager um 20 cm ansteigende, 1,35 m breite, 3 cm starkę 
Stufen und zur Aufnahme der Sitzbanke in ihren vorderen 
Teilen 0,90 m breite Stufen von gleicher Steigung. Sie 
war in ihren Ansichtsflachen bis zu Brustungshóhe ver- 
schalt. Die Binderkonstruktion der seitlichen Teile der 
Mitteltribune zeigt eine Sparrenlage auf einem System 
von verzapften und verklammerten Schwellen und Pfosten, 
die durch verbolzte Zangen ausgesteift werden. Die 
Schwierigkeiten der Beschaffung der umfangreichen Holz- 
mengen in kiirzester Zeit und die knappe, zur Verfugung 
stehende Arbeitszeit von nur elf Tagen zwangen dazu, 
im Mittelteil der Tribune von zimmermannsmaGiger Ver- 
bundkonstruktion abzusehen und vorwiegend Bolzen- 
verbindungen anzuwenden. Die seitlichen Tribunenteile

2  F ah nenm aste n  d e r  M it te ltr ib u n e
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4 Fah nenm ast
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5 Schnitt du rch  d ie  M it te l-  

tribune

die die 2r5/8,0 m grofien Banner aufzunehmen hatten. Die 
Anbringung der grofien Fahnen hinter der Mitteltribiine 
(6/19 m bzw. 5/15 m) erforderte besondere Konstruk
tionen. Es wurden 9 Maste aus Holz in Gitterkonstruktion 
— fur die Mittelgruppe 33 m, fiir  die seitlichen Gruppen 
26 m iiber Erde — errichtet. Die Fahnenmasten bestehen 
aus Fachwerkstrebstiitzen, Bauart Tuchscherer, die fiir  den 
gesamten iiber die Flachę des Fahnentuches und den 
Konstruktionsflachen anfallenden W ind mit 50 kg/qm 
dimensioniert und 2 m tie f in der Erde verankert wurden. 
Die Fufiverankerung der Stiitzen ist derart, dafi die auf 
dem Ankerfufi liegenden Erdmassen das Gegengewicht 
gegen Kippen bilden. Die seitliche Standsicherheit wurde 
durch Drahtseilverspannungen hergestellt. Aufierdem er- 
hielt jede Mastgruppe zwei durchlaufende Holme, die 
zur weiteren Aussteifung der Maste untereinander und 
zur Befestigung des Fahnentuches dienten, welch letzteres

aufierdem an den vom oberen zum unteren Holm durch- 
laufenden Verspannungsseilen eingespannt war. Die 
ruckwartigen schraggestellten Strebstutzen waren ais 
Leitern ausgebildet. Die Stiitzen und schragen Gurte der 
Maste bestehen aus je zwei Hólzern, die durch Futter- 
stiicke ausgesteift sind. Die Stiitzen der Masten sind zwei- 
mal gestofien. Die Holzverbindung erfolgt durch Tuch- 
scherersche Ringdubel und Bolzen, so dafi eine Demon- 
tage auch ohne Holzverlust móglich ist. Die Kosten der 
neun grofien Fahnenmasten betrugen 11 250 RM.
Die technische Oberleitung der Gesamtausfuhrung hatte 
die zentrale Hochbauverwaltung der Stadt Berlin 
(Staatskommissar Vizeprasident Kiihn und Mag.-Ober- 
baurat Dr. Rendschmidt ais kommissarischer Stadt- 
baudirektor). Die órtliche Bauleitung der hochbautech- 
nischen Ausfuhrungen war dem Bezirkshochbauamt Tem- 
pelhof iibertragen worden.
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NEUES UBER EIGENSCHAFTEN DER HÓLZER
Regierungsbaurat Emil List, Munchen

Deutschlands Waldreichtum (12,65 Mili. Hektar =  rund ein 
Drittel der Gesamtflache) stellt den letzten grofien Be- 
standteil des deutschen Volksgemeinvermógens dar. Be
finden sich doch von dem auf rund 19 Milliarden (=  rund 
ein Achtel des Gesamtvolksvermógens) geschatzten Werte 
des deutschen Waldes iiber 51 v. H. im Besitz der óffent
lichen Hand. Die Forstwirtschaft bildete aus diesem 
Grunde in friiheren Zeiten eine wesentliche Stiitze der 
óffentlichen Haushalte. Um so schwerer wird ihre gegen- 
wartige Ertragslosigkeit empfunden. Alles, was mithilft, 
den Holzverbrauch und damit den Holzabsatz zu fordern, 
tragt daher auch in hohem Grade zum wirtschaftlichen 
Wiederaufbau unseres Vaterlandes bei.
Die Verdrangung des Holzes aus seiner mehr ais tausend- 
jahrigen Vorrangstellung ais Bau- und Werkstoff wurde 
nicht zuletzt durch eine grofiziigige und zielbewufite 
Werbearbeit der konkurrierenden Industrien und eine da
mit Hand in Hand gehende, die Verwendung der Ersatz- 
stoffe ungemein erleichternde, rege Aufklarungstatigkeit 
erreicht. Eingehende Kenntnis iiber Aufbau und Eigen
schaften, sowie iiber sein Verhalten gegen aufiere Ein- 
flusse ist aber gerade beim Holz ais reines Naturgebilde, 
mit all den Kompliziertheiten und Zufalligkeiten eines 
solchen, fiir alle holzverarbeitenden Betriebe, in beson
ders hohem Mafie aber fiir den neuzeitlichen Ingenieur- 
holzbau dringend vonnóten. F ó r d e r u n g  d e r  B a u - 
s t o f f k e n n t n i s  bedeutet daher gleichzeitig auch 
Fórderung des Holzverbrauchs. Von diesem Gesichts- 
winkel aus betrachtet, ist es deshalb lebhaft zu begriifien, 
dafi sich die Holzforschungsstelle an der Techn. Hoch- 
schule in Darmstadt entschlossen hat, in zwangloser Folgę 
fortschreitend die Ergebnisse ihrer Forschungen zu ver- 
óffentlichen. Das vor kurzem erschienene 1. Heft1) bringt 
umfassende Studien iiber die hygroskopischen Eigen
schaften und die Hartę der Hólzer.
Die Verwendbarkeit einer Holzart hangt bekanntlich in 
erster Linie von ihrer Hygroskopizitat und dereń Aus- 
wirkungen, wie Ouellung und Schwindung, und des wei
teren von ihren im gleichen Sinne wie die Hartę ver- 
laufenden Festigkeitseigenschaften ab. Um ein Arbeiten 
des Holzes zu verhindern, mufi sein W a s s e r g e h a l t  
móglichst weitgehend der zu erwartenden Feuchtigkeit 
der umgebenden Luft angepafit werden. Nach Mórath 
ist folgender durchschnittlicher Wassergehalt des Holzes 
(bezogen auf sein Trockengewicht) anzustreben:
Fur Verwendung im Freien . . . .  13—15 v. H. Wasser
„  Rader, Flugzeugteile . . . .  11— 13 „  „
„  Tiiren, Fufiboden............. 10— 12 „  „
„  M ó b e l.................................8 -1 0  „
„  Móbel in iiberheizten Raumen 6 „  „
„  S p e r rh o lz ................................. 4— 8 „

Der diese Werte weit uberschreitende Feuchtigkeitsgehalt 
des frisch gefallten Holzes, welcher bis zu 120 v. H. seines 
Trockengewichtes betragen kann, mufi entfernt werden. 
In neuerer Zeit geschieht dies aus Grunden der W irt- 
schaftlichkeit und zur Zeiteinsparung fast ausschliefilich 
durch kiinstliche Trocknung. Zur Vermeidung einer schalen- 
fórmigen Verhartung der Oberflachenschichten (des „case 
hardening" der Amerikaner) und der damit einhergehen- 
den Risse- und Kluftebildungen ist hierbei, wegen der mit 
zunehmender Austrocknung des Holzes aufierordentlich

‘ ) S tud ien  u b e r d ie  hyg roskop ischen  E igenscha ften  und  d ie  H a rte n  d e r
H ó lze r (H e ft 1 d e r M it te ilu n g e n  d e r  M it te ilu n g e n  d e r  H o lz fo rsch ungs
s te lle  an d e r Techn. Hochschule D a rm s ta d t). V o n  P r iv a td o z e n t D r.- ln g . 
Eugen M ó ra th , D a rm s ta d t. 8 ° ,  5 6  S. m. A b b .  und  m e h re re n  T a b e lle n , 
H a n n o ve r. M . u. H. S chaper. Pr. 5 ,— RM.

stark abnehmenden Leitfahigkeit fiir  Wasserdampfe, eine 
sorgfaltige, langsam fortschreitende Anpassung der 
Trockenluft an den jeweiligen Feuchtigkeitsgehalt des 
Holzes nótig.
Friihere Untersuchungen Móraths2) erwiesen bereits, dafi 
die Hygroskopizitat einer Holzart nicht, wie von vorn- 
herein anzunehmen ware, von den wasserlóslichen und 
deshalb auslaugbaren Zellinhaltsstoffen, den Holzsaften, 
die rund 3 bis 4 v. H. der Holzsubstanz ausmachen, 
sondern vielmehr von ihrem G e h a l t  an  Z e l l u l o s e  
u n d  L i g n i n  abhangig ist. Bei sechs untersuchten ein- 
heimischen Holzarten (Kiefer, Fichte, Aspe, Birke, Buche 
und Eiche) schwankte der Gehalt an Zellulose zwischen 
48,4 und 57,76 v. H. der gesamten Holzmasse, jener an 
Wasser (bei 20" C und 100 v. H. relativer Luftfeuchtigkeit) 
zwischen 24 und 32 v. H. Die fiir  die gleichen Hólzer er- 
mittelten Isothermen verlaufen ziemlich gleichmafiig und 
zeigen mit steigender Temperatur eine — allerdings nur 
in geringerem Grade — abnehmende Hygroskopizitat. 
Dies bestatigt, dafi die Anwendung hóherer Temperatur, 
bei gleichzeitiger geniigender Luftfeuchtigkeit, die Holz- 
trocknung beschleunigt.
Bei der Verarbeitung von Hólzern und der Gestaltung 
von Holzkonstruktionen mufi vor allem auf das Schwinden 
und Quellen der Hólzer Riicksicht genommen werden. Die 
dabei auftretenden R a u m v e r a n d e r u n g e n  gehen 
nicht nach allen Richtungen hin gleichmafiig vor sich. Sie 
sind am geringsten parallel zur Stammachse (0,1 bis
I v. H.), wesentlich erheblicher quer zur Faser (2 bis
I I  v. H.), am bedeutendsten tangential zu den Jahres- 
ringen (4 bis 15 v. H.). Die Ungleichheit dieser Be- 
wegungen ist einerseits auf die Wirkung der Markstrahlen, 
andererseits auf die im Gegensatz zur gleichmafiigen 
Ouellung und Schrumpfung der Spatholzfasern teilweise 
passiven Grófienveranderung der diinnwandigen Ele- 
mente (Gefafie, Parenchymzellen und Fruhjahrstracheiden) 
zuriickzufiihren. Sie bedingt das Auftreten innerer Span
nungen, welche Formveranderungen und Rissebildungen 
auslósen. Fiir die Grofie der Ouellung bzw. Schwindung 
einer Holzart ist in erster Linie nicht die chemische Zu
sammensetzung ihrer Holzsubstanz, sondern vielmehr die 
Art ihres anatomischen Aufbaues von Einflufi. Im all
gemeinen nimmt sie mit steigendem spezifischen Gewichte 
im absolut trockenen Zustande zu. Nach dem Ergebnis 
der von Mórath fiir 153 Holzarten vorgenommenen Unter
suchungen ist die Volumenquellung in Vomhundert des 
Volumens im absolut trockenen Zustand im Mittel gleich 
der arithmetischen Summę der Ouellungsprozente in den 
drei Hauptrichtungen.

Die H a r t ę  der Hólzer, welche ja zugleich auch einen 
Mafistab fur dereń Festigkeitseigenschaften gibt, ermittelte 
Mórath nach einem von der bisher hauptsachlich ein- 
gefiihrten Prufungmethode nach Janka abweichenden, 
dereń Nachteile (lokale Faserstauchung, Abscherung der 
seitlichen Fasern u. a. m.) vermeidenden Verfahren, das 
urspriinglich von Brinell herruhrt. Es wurden die Druck- 
harten von wiederum 153 verschiedenen Holzarten in den 
drei Hauptrichtungen fur verschiedenen Wassergehalt 
und im Zusammenhange damit die maximale Aufnahme- 
fahigkeit derselben fiir Wasser in Abhangigkeit von ihrem 
spezifischen Gewicht untersucht. Die mittlere Brinellharte 
der Hólzer in der Faserrichtung (Hirnharte) lag zwischen
0,4 und 18 kg/mm-. Durchschnittlich nur halb so grofi er- 
wies sich dagegen die Seitenharte. Diese stieg mit zu-

! ) E. M ó ra th , B e itra g e  z u r K e n n tn is  d e r  G iu e llu n g se rsch e in u n g  des 
Buchenholzes. K o llo id ch e m . B e ih e fte  3 3 , 131 (1931).
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nehmendem spezifischen Trockengewicht der Hólzer und 
bewegte sich zwischen 0,1 und 13kg/mm’ , wahrend sich 
das Verhaltnis von Hirn- zur Seitenharte dabei ent- 
sprechend abminderte. Zwischen der radial und der 
tangential gemessenen Seitenharte bestand — mit Aus- 
nahme von Nadelhólzern — nur ein ganz geringer Unter- 
schied. In Beziehung zu den Brinellharten ergab sich bei 
Hólzern mit einem zwischen 0,4 und 0,8 liegenden spezi
fischen Gewicht die Druckfestigkeit in der Faserrichtung 
annahernd gleich der Hirnharte und die Zugfestigkeit an- 
nahernd gleich dem 2,3fachen W ert der letzteren. Die 
Seitenharte gibt ubrigens einen weitaus zuverlassigeren 
Aufschlufi uber den Abnutzungswiderstand einer Holzart 
ais die Sandstrahigeblase- oder Abschleifmethode.
In einem umfongreicheren Schlufiabschnitt wird noch die 
Frage der A b h a n g i g k e i t  d e r  h y g r o s k o -  
p i s c h e n  u n d  m e c h a n i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  
der  H o l z a r t e n  v o n  i h r e r  c h e m i s c h e n  Z u -  
s a m m e n s e t z u n g  u n d  i h r e m  F e i n b a u  ein-

gehend behandelt und die Bedeutung der wichtigsten 
Zellarttypen fur die jeweiligen Eigenschaften der Hólzer 
besprochen. Ais Wesentlichstes sei daraus angefuhrt, dafi 
die mittlere chemische Zusammensetzung der Holzaufbau- 
stoffe so wenig differiert, dafi sie keine Ruckschlusse auf 
die hygroskopischen und Festigkeitseigenschaften einer 
Holzart zulafit. Letztere hangen wiederum fast aus- 
schliefilich von dem anatomischen Aufbau der verschie- 
denen Holzarten ab.
Eine ausfuhrliche Literaturzusammenstellung, eine Reihe 
von Diagrammen und eine Anzahl ubersichtlich geord- 
neter Tabellen runden das Ganze zu einem Werk, an 
dem kein ernsthafter Bau- und insbesondere kein Holz- 
fachmann, ohne ruckstandig zu werden, yorubergehen 
kann. Dem Mannę der Praxis wird allerdings, trotz aller 
Knappheit der Fassung, infolge der rein wissenschaft- 
lichen, von zahireichen fremdsprachlichen Fachausdrud<en 
durchsetzten Art der Darstellung, das Studium nicht ganz 
leicht gemacht.

DIE VERKEHRSREGELUNG VENEDIGS
Ingenieur Guilio Tian, Rom

Am 21. April ist die neue Strafienbrijcke dem Verkehr 
ubergeben worden, die Venedig mit dem Festland ver- 
bindet. Ais vor 6 Jahren der Beschlufi gefafit wurde, 
die alte Bahnbrucke von Mestre nach Venedig zu er- 
weitern, um sie fur den gesamten Strafienverkehr nutzbar 
zu machen, wurden dagegen erhebliche Bedenken er- 
hoben; denn eine solche Erweiterung schlofi die Gefahr 
von Strafiendurchbruchen, der Zuschuttung kleiner Ka
nale, der Verbreiterung einiger Strafien u. a. in sich, 
kurz ein schrittweises Eindringen in die Stadt, eine Veran- 
derung ihres Charakters und ihres einzigartigen Reizes. 
Venedig mit seinen 117 kleinen Inseln, die durch etwa 
400 Brucken uber 150 Kanalen yerbunden sind, war mit 
dem Festland nur durch die hafiliche a l t e  B r u c k e  
verbunden, die 1846 unter ósterreichischer Herrschaft 
trotz aller Proteste errichtet wurde. Die alte, etwa 3600 m 
longe Brucke wird von 222 Ziegelgewólben getragen.
Bei der Anlage der neuen Strafienbrijcke haben z w e i

P r o b I e m e entscheidend mitgewirkt: Die Anlage des 
Industriehafens von Venedig, die 1917 beschlossen wurde 
und die Eingemeindung von Mestre in Venedig, die 1927 
genehmigt wurde. Der Industriehafen umfafit jetzt etwa
12 Mili. qm Flachę, die Industrie hat fast 1 Milliarde Lire 
fur Grunderwerb, Bauten, industrielle Anlagen, Maschinen 
usw. investiert, der Staat etwa 150 Mili. Lire fur die 
Hafenanlagen ausgegeben. Dieses Werk ist durch den 
grofien Schiffahrtskanal Viktor Emanuel III. (Bild 5) voll- 
endet worden, der eine Verlangerung des Beckens von 
St. Marco und des stadt. Kanals der Giudecca darstellt. 
Er verbindet den Industriehafen mit dem Adriatischen 
Meer. Seine Ufer sind eingesaumt von Schiffswerften und 
Industriebauten. Es gibt aufierdem Wohnviertel in 
Mestre und Porto Marghera, die etwa 30 000 Einwohner 
aufnehmen kónnen, also fast ein Achtel der Bevólkerung 
von Venedig, die einschliefilich der Gemeinden 250 000 
betragt. Durch die Eingemeindungen ist das Problem der

1 Die neue K ra ftw a g e n b ru c k e  
ist m it 3977 m Lange von  San 
G iu liano  a u f d e r  Kustense ite  
bis zum P a rkp la tz  d ie  la ngs te
Brucke der Weit. Sie ist 20 m
bre it, davo n  d e r  Fah rdam m  
fu r K ra ftw agen  und O m n i-  
busse 16,5 m und h a t 2 2 5  O ff-  
nungen.



inneren Verbindungen kompliziert geworden. Die 
Schaffung des grofien Industriehafens hat dann eine Ló
sung dringlich gemacht. Unter den bisherigen Verhalt- 
nissen litt Venedig in einem Mafie wie keine andere 
Stadt. Zwischen der Abfahrt des letzten Nachtzuges und 
der Ankunft des Fruhzuges war die Stadt vom Verkehr 
abgeschlossen wie eine mittelalterliche Stadt nach dem 
Hochziehen der Zugbrucken. Aber auch bei Tage war 
der Zugang zur Stadt weder bequem noch schnell. Vom 
Industriezentrum Mestre bis zur Rialtobriicke in der Mitte 
der Stadt (9 km), brauchte man mehr ais eine Stunde. 
In den letzten 20 Jahren sind eine Reihe von Entwurfen 
aufgestellt worden, um die V e r k e h r s f r a g e  v o n  
V e n e d i g zu lósen. Am bemerkenswertesten war der- 
jenige, der alle Verkehrsmittel uber der Erde beseitigen 
und fur den Strafienbahnverkehr einen Unterwasser- 
tunnel herstellen wollte. Es sollte damit eine Verbindung 
hergestellt werden zwischen der neuen Stadtmitte von 
Mestre zum Endbahnhof in Venedig mit Unterschreitung 
der Lagunę, Durchkreuzung der ganzen Stadt unter dem 
Canal Grandę bis zu den óffentlichen Garten und zum 
Lido, ungefahr im Zuge der jetzigen Linienfuhrung der 
kleinen Dampfboote. Zwei Abzweige sollten diese beiden 
aufiersten Enden der Stadt mit der Rialto-Brucke in der 
Mitte der Stadt verbinden. Der Plan, der 2,5 Mili. qm 
Bauland ringsum vorsah, hatte keinen Erfolg, aber mit 
gewissen Veranderungen tauchte er mehrmals wieder 
auf. 1929 veróffentlichten Tageszeitungen den Plan 
einer Unterwasserverbindung, die die Stadt bis nach 
Sant Elena durchqueren sollte. Dieser Entwurf sah eine 
zweite Brucke dicht neben der Bahnbrucke vor, die in 
der Nahe des Bahnhofes von Venedig mit Rampen in 
einen Unterwassertunnel ubergehen sollte, der die Stadt 
geradlinig durchqueren sollte.
Augenblicklich wird der Kanał Rio Tolentini verbreitert 
und auf 200 m verkiirzt, mit dem Zweck, dem ersten Teil 
des Canal Grandę, nahe dem Bahnhof, einen Teil des 
Verkehrs zu entziehen und ihn der Ca d'O ro (in der Nahe 
der Mundung des Canal Grandę bei San Marco) zuzu- 
leiten (Bild 3 bis 5). Dieser „ R i o  N u o v o" soli den 
Verkehr der kleinen Dampfboote aufnehmen. Auf zwei 
Drittel seiner Lange wird er neu gegraben, auf ein Drittel 
durch Erweiterung und Vertiefung der vorhandenen Ka
nale geschaffen. Er wird 15 bis 20 Meter Breite haben 
und von 6 neuen Brucken nach venezianischer Art uber- 
spannt werden. Auf diesem Kanał kann man im Dampf-

boot vom Bahnhof in 8 Minuten nach dem Markusplatz 
gelangen. Der Kanał ist durch eine Reihe kleiner Garten, 
Gemusegarten und im Zuge fruher uberdeckter kleiner 
Kanale gefuhrt worden und wird nun von diesen Garten 
eingefafit. Bei der Herstellung der Kanalwande usw. 
sollen vorzugsweise die aus den Abbruchen gewonnenen 
alten Baustoffe verwendet werden. Die charakteristische 
Gruppe der drei Brucken soli erhalten werden, ebenso 
der Rio Terra von St. Andrea. Man hat also alle Ruck- 
sichten genommen, um das Bild nicht zu zerstóren.
Unter den technischen Einwanden, die gegen die neue 
Brucke erhoben worden sind, war der wichtigste, dafi 
eine Stórung des Regimes der Lagunę eintreten konne. 
Die Wasser Venedigs mussen taglich zweimal zum Meer 
abfliefien kónnen, um dort die N i e d e r s c h l a g e  d e r  
S t a d t  abzusetzen, also zweimal gereinigt zuruckkehren.

3 bis 5 L a g e p la n  d e r  neuen  B rucke, des neuen  K a na ls  und  
des P a rkp la tze s . O b e n  d e r V e rk e h rs p la n  vo n  1929 m it d e r 
U n te r tu n n e lu n g  d e r  S ta d t.
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Um dies zu erreichen, mufite man die Wasserbewegung in 
jeder Beziehung erleichtern. Die alte Brucke war in dieser 
Beziehung gut gefuhrt, da sie ungefahr der Grenzlinie 
zwischen den Strómungen zu den beiden Mundungen des 
Lido im Norden und des Malamocco im Suden folgt. Die 
neue Brucke hat nicht nur dieselbe Lage, sondern ihre 
Pfeiler sind von kleinen Offnungen durchbrochen, die sich 
mit den Offnungen der alten Brucke decken, so dafi dem 
Zu- und Abstrómen des Wassers ein móglichst geringer 
Widerstand entgegengesetzt w ird (Bild 2).
Die neue Brucke bzw. Kraftwagenstrafie trennt sich von 
der alten Bahnbrucke in der Nahe des Bahnhofes (Bild 1) 
und steigt gleichzeitig an, um nach Oberkreuzung zweier 
Kanale in den Hauptankunftplatz einzumunden, wo sich 
ein Parkplatz fur 2000 Wagen erheben soli (Bild 4). 
Dieser grofie Platz liegt verborgen hinter alten Gebauden 
am aufiersten Ende des Canal Grandę, wo dieser in die 
Lagunę in einer Gegend ohne asthetischen W ert ein- 
mundet. Die Hóhe des Parkplatzes wurde (durch den 
Obersten Rat der óffentlichen Arbeiten) aufierdem der- 
art beschrankt, dafi diese auch vom Kai des Bahnhofes 
nicht zu sehen ist. Das Ende der KraftwagenbrOcke liegt

also in einer Gegend, die vom Canal Grandę vollkommen 
abgeschlossen ist, wahrend der Rio Nuoco fiir die An- 
kommenden einen herrlichen Anblick gewahrt, gewisser- 
mafien fur diejenigen ais Vorraum zu der unberuhrten 
alten Stadt erscheint, die am Bruckenende ihre modernen 
Fahrzeuge verlassen.
Bei allen Neuanlagen wird nur órtlicher H a u s t e i n  
(Steine von Istria) u n d  Z i e g e l m a u e r w e r k  ver- 
wendet. Nur unter Wasser wird man sich des Eisenbetons 
bedienen. Fur die Grundung der Pfeiler und W iderlager 
sind Pfahle in bewehrtem Beton mit einer Gesamtlange 
von 3 km in der Lagunę abgesenkt. Verwendet wurden
18 Mili. cbm Beton, 45 Mili. t Hausteine, 20 Mili. t Ziegel. 
Der grófite Teil dieser Baustoffe ist uber die Lagunę her- 
angefuhrt worden, und zwar der Haustein von Istria in 
150 Prahmen, wahrend Barken und kleine Schiffe jeder 
Form und Abmessung taglich 500 t Sand, 800 t Kies, 150 t 
Zement und 100 000 Ziegel zur Baustelle brachten.
Am 7. Juli 1931 wurde der erste Grundpfahl eingerammt. 
Man rechnete mit einer Bauzeit von mindestens 3 Jahren. 
Bei ununterbrochener Arbeit, Tag und Nacht und an 
Sonntagen, vollendete man das Werk in 20 Monaten.

STADT UND LAND -  HAND IN HAND
Dr. de Laporte, Berlin

S t ad t  u n d  L a n d  a i s  G e g e n s a t z e

Das obige Motto — der Leitgedanke der Reichsschau der 
Deutschen Landwirtschaft sollte im Sinne des vom Bauern- 
fuhrer Darre gepragten Wortes von Blut und Boden die 
tiefe Verbundenheit beider Lebensformen und beider 
Lebensrechte aufzeigen. Vielleicht ist unsere Zeit beson
ders geeignet, noch einmal Ruck- und Umschau zu halten. 
In der grofien nationalsozialistischen Eewegung steckt 
fraglos ein Aufstand des Gefuhls gegen die Oberbetont- 
heit des Intellekts. Daher war auch das flachę Land, das 
Bauemtum, im Anfaog der Bewegung der starkste Trager 
der neuen Geistesrichtung. Das Land, mit seiner Gefuhls- 
welt, mit seiner tiefen seelischen Verbundenheit von Blut 
und Boden, revoltierte gegen die Stadt.
Bereits 1921 begriindete der aus bayerischem Bauern- 
geschlecht stammende Architekt Machler in Beriin seine 
Lehre von der Demodynamik, durch die er den Versuch 
unternahm, den polaren Gegensatz von Stadt und Land 
ais Naturgesetzlichkeit aufzuweisen. Machler bejaht die 
Stadt, da sie den Spannungsgegensatz zum Lande bildet.

Die m i 11 e I a 11 e r I i c h e S t a d t  
Um dieses demodynamische Gesetz ganz zu verstehen, 
soli ein kurzer geschichtlicher Vergleich herangezogen 
werden. Stadte, ja auch Grofistadte (Babylon, Ninive, 
Rom, Athen) hat es schon solange gegeben, ais der 
Mensch in das Licht der Geschichte getreten ist. Aber 
niemals in der Geschichte hat sich uber ein grofies Sied- 
lungsgebiet ein solches Netz von kleinen Stadten mit da- 
zugehórigen landwirtschaftlichen Versorgungsgebieten in 
solcher — man móchte fast sagen systematischer — 
Luckenlosigkeit gezeigt, wie im Herzen des mittelalter- 
lichen Europas, in Deutschland. Hier entstanden um die 
erste Jahrtausendwende ohne irgendeinen erkennbaren 
aufieren Anlafi alle diese kleinen kulturellen und wirt- 
sdiaftlichen stadtischen Konzentrationspunkte in Ab- 
standen von etwa 30 bis 40 km voneinander.
Wahrend das Land die Stadt mit Lebensmifteln ver- 
sorgte, deckte die Stadt den Bedarf des Landes an ge- 
werblichen Erzeugnissen (Waffen, Geraten usw.) und be-

friedigte seine kulturellen Bedurfnisse (Rechtsprechung, 
Kulthandlungen, Unterricht, Volksfeste usw.). Der von 
Machler nachgewiesene notwendige Gegensatz zwischen 
Statik und Dynamik des Gemeinschaftslebens wurde aus- 
gefullt durch Guter- und Gedankenaustausch zwischen 
Stadt und Land. Das Ganze war in seiner polaren Ge- 
gensatzlichkeit soziologisch durchaus gesund. Ais Folge- 
erscheinung sehen w ir die wundervolle Blute des deut
schen Stadtewesens vom 12. bis zum 16. Jahrhundert, wo 
kleine Gemeinwesen herrliche Dome und Munster schufen, 
im Frieden wie im Kriege Werke und Taten vollbrachten, 
die nach unserem Mafistab gemessen fast unbegreiflich 
sind. Jedenfalls ist das alles nur erklarlich, wenn man die 
seelische und wirtschaftliche Struktur des mittelalterlichen 
Stadtbewohners im Gegensatz zum heutigen Stadter klar 
sieht. Nur so wird auch verstandlich werden, warum 
bei uns der Gegensatz schliefilich nicht mehr gesund 
bleiben kónnte.

G e s c h I o s s e n h e i t d e s  m i t t e l a l t e r l i c h e n  
W  e 11 b i I d e s
Seelisch fa llt vor allen Dingen die absolute Geschlossen- 
heit und Einheitlichkeit des Weltbildes des mittelalter
lichen Menschen auf. Der heutige Mensch kann sich von 
diesen Dingen so schwer eine Vorstellung machen, da er, 
zerrissen von Zweifeln, selbst bei intellektueller Anerken
nung des metaphysischen doch seiten in sich die grofie 
Kraftquelle empfindet, die das Zugehórigkeitsgefuhl zu 
einer in sich geschlossenen Glaubensgemeinschaft ver- 
leiht. Neuere Studien haben den klaren Beweis erbracht, 
dafi eine metaphysisch basierte religióse Weltanschauung 
von der allergrófiten soziologischen Bedeutung fur jedes 
gesunde Gemeinschaftsleben ist1). Nur so lassen sich alle 
die divergierenden menschlichen Strebungen auf einen 
wirklich ausgleichenden Generalnenner bringen. Rein 
praktische Ideale irgendwelcher Art werden niemals die
sen Dienst leisten kónnen, weil sie doch immer wieder 
anderen Strebungen gerechterweise weichen mussen.
W ie der Stadter des Mittelalters, so hatte naturlich auch 
der Bauer dieselbe grofie Geschlossenheit seines reli-

») H a a g  „ D ie  g e is tig e  G e s u n d h e it d e s  V o lk e s  on d  ih re  P f le g e " .
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giósen Weltbildes. Vor wenigen Wochen wies auf einer 
Tagung der „Akademie der Lebenserneuerung" der be- 
kannte Siediungspolitiker Koennemann darauf hin, dafi 
der tiefste und vornehmste Begriff des Bauern ais eines 
mit seinem Boden, mit allen Krdften und Einflussen der 
Heimat verwurzelten und verwachsenen und dadurch im 
besten Sinne konservativen Menschen durchaus ver- 
schieden sei von dem eines kapitalistisch und vornehmlich 
erwerbsmafiig empfindenden Landwirts, der leider auch 
in gewissen Schichten des heutigen Bauerntums zu finden 
sei. Jedenfalls ist es erfreulich, dafi in der grofien 
heutigen Bauernbewegung durchaus der ideelle und beste 
Kern des Bauerntums erkannt und propagiert wird.

W  i r t s c h a f 11 i c h - s o z i a I e S t e l l u n g  d e s  
m i 11e I a 11er I i c h e n  M e n s c h e n

Um auf unseren Ruckblick zuriickzukommen: Das Bild der 
mittelalterlichen Polaritat zwischen Stadt und Land gibt 
noch weitere wertvolle Aufschlusse. Die mittelalterliche 
Stadt kannte kein wurzelloses Proletariat, sondern nur 
selbstandige Handels-, Gewerbetreibende oder kleine 
Ackerbiirger. Die Stellung des Einzelnen ais verantwort- 
lichen Schópfers eines bestimmten Arbeitserzeugnisses 
war innerhalb des gesamten Wirtschaftslebens eine 
grundsatzlich andere ais diejenige der Millionen ab- 
hangiger Werktatigen der heutigen Zeit. Und ebenso 
war der Bauer — soweit er nicht allmahlich politisch unter- 
driickt wurde — freier Herr auf freier Scholle.

S i n n  u n d  B e d e u t u n g  d e s  G e g e n s a t z e s  
z w i s c h e n  S t a d t  u n d  L a n d

Gerade diese Stellung von wirtschaftlich selbstandigen 
lndividualitaten innerhalb der Gemeinschaft ist aber 
soziologisch besonders bemerkenswert. Machler weist in 
seiner Demodynamik mit Recht darauf hin, dafi im Inter
esse der Statik jeder menschlichen Gemeinschaft der Be- 
sitz eine durch nichts zu ersetzende Bedeutung hat. Er 
zeigt, dafi der Mensch ais Einzelwesen das wehrloseste 
und damit am meisten dem Untergang ausgesetze Ge- 
schópf der Erde ist, dafi ihm aber ais Ausgleich dafiir die 
Gottheit ein wundervolles Geschenk verliehen hat, seinen 
Intellekt, durch den er ais Einzel- wie auch ais Gemein- 
schaftswesen die machtigste aller uns bekannten Er- 
scheinungen ist, bestimmt zur langsten Dauer und zur 
dauernden Herrenstellung innerhalb aller Wesen und 
Krafte dieser Erde. „Er ist der grofie Aneigner (Akku- 
mulator), der Umformer alles Toten (Generator), der 
grofie Herr und Bezwinger alles Lebendigen (Regulator)." 
Er vermag nicht nur mit dem Instinkt wie das Tier, son
dern mit griibelndem Verstand zu wagen, was ihm 
frommt und den Dingen diejenige Form aufzuzwingen, in 
der sie ihm niitzen. Dazu bedarf er aber unbedingt der 
Gemeinschaft, um durch die Summierung seiner geistigen 
und wirtschaftlichen Fdhigkeiten zur hóchsten Wirksam- 
keit zu kommen, wahrend er umgekehrt innerhalb der Ge
meinschaft Besitz haben mufi, um sich mit seiner Familie 
eine fiir  sein Selbstbewufitsein und zur Entfaltung seiner 
geistig sittlichen Krafte notwendige Zelle zu schaffen, die 
ihm ein Eigenleben innerhalb der Gemeinschaft sichert. 
Beginnt man nun zu verstehen, dafi Stadt und Land not
wendige Lebensgegensatze sind? Die Stadt, um die 
hóchsten Formen des Gemeinschaftslebens, das Land, um 
diejenigen des einzelnen Menschen zu bewahren und zu 
entwickeln. Versteht man jetzt, wie lebensfremd und ein
seitig verstandesmafiig die Lehre des Marxismus war, die 
den Menschen vorwiegend ais Massenerscheinung wertete, 
ohne Verstandnis fiir die soziologische Bedeutung des 
Eigentums und die Bindung an ein religióses Prinzip zu 
haben? W ird man jetzt den tiefen Sinn der Stein-Harden-

bergschen Reform verstehen, die die wirtschaftliche und 
soziale Freiheit des Bauern und Biirgers anstrebte, die in- 
zwischen wieder verlorengegangen war? Und wird man 
allgemein verstehen, wie lebensnotwendig und be- 
fruchtend der Gegensatz zwischen Stadt und Land ist? 
W ird man jetzt aber auch verstehen, dafi die wurzel- 
losen Proletarier, die Menschen ohne Glauben und Demut, 
ohne Haus und Hof, Ar und Halm, seelisch und damit 
auch kórperlich erkranken mufiten? Derartige Menschen 
sind einfach nicht mehr imstande, eine soziologisch ge- 
sunde Gemeinschaft zu bilden. Infolgedessen kónnte 
auch die heutige Stadt und vor allem die Grofistadt, die 
doch vorwiegend von diesen Proletariern bevólkert ist, 
nicht mehr gepragte Form sein, sondern mufite Chaos 
werden mit all den Folgeerscheinungen geistiger und 
kórperlicher Entartung. W ird jetzt nicht begreiflich, dafi 
durch diese Entwurzelung der Massen sich die einseitige 
Herrschaft des Intellekts bis zu einem Grade auswirken 
kónnte, dafi bei einem seelisch im Kern noch gesunden 
Volke wie dem Deutschen schliefilich eine Revolution des 
Gefiihls dagegen erfolgen mufite?
Aber ebenso berechtigt wie die Revolution war, ist es 
jetzt der warnende Ruf, nun nicht in den gegenteiligen 
Fehler zu verfallen und die wichtige Rolle des Intellekts 
zu sehr aufier acht zu lassen. „Verachte nur Vernunft 
und Wissenschaft, des Menschen allerhóchste Kraft", ruft 
Mephisto warnend und frohlockend hinter Faust her, ais 
er glaubt, ihn auf gefiihlsbetonten Wegen uber die 
Freuden des irdischen Daseins fiir die Hólle einfangen zu 
kónnen. Die bisherige Formlosigkeit der Grofistadte kann 
durch Mafinahmen behoben werden, die die Stadtebauer 
schon seit Jahren fordern. Haben nicht schon seit langem 
einsichtige Soziologen erkannt, dafi die Stellung des Ein
zelnen innerhalb einer hochgeziichteten arbeitsteiligen 
Technik nicht so wichtig und ausschlaggebend fiir die 
soziale Gesundheit der Gemeinschaft ist ais die absolute 
Notwendigkeit, jeden Staatsburger zur Entwicklung seines 
Selbstbewufitseins und kulturellen Eigenart und somit zur 
Aufzucht seiner Familie Landbesitz und eine eigene Heim- 
statte zu verschaffen?

D a s  G e s e t z  d e r  P o l a r i t a t  z w i s c h e n  S t a d t  
u n d  L a n d

Stadt und Land sollen und miissen sich nicht nur wirt
schaftlich erganzen, indem das Land die notwendige 
Lebensmittelversorgung iibernimmt, wahrend die Stadt 
alle die Erzeugnisse einer hochgeziichteten Technik gibt, 
sondern sie haben sich auch seelisch-geistig und eugenisch 
in ihrer polaren Gegensatzlichkeit und damit in lebens- 
fórdernder dynamischer Spannung zu befruchten. Die 
Mentalitat des Bauern mit ihrer mehr konservativen und 
zuriickhaltenden Lebenseinstellung mufi ihre notwendige 
Erganzung finden in der starkeren Sensibilitat und Auf- 
geschlossenheit fiir  neue Ideen, die durch die grófieren 
Móglichkeiten des Beobachtens und Vergleichens mit 
anderem in der Stadt hervorgerufen werden. Gerade 
aus der Polaritat dieser Gegensatze mufi sich die richtige 
Synthese ergeben. Jede zu starkę Unterdriickung eines 
der beiden Gegensatze wird unbedingt nachteilige 
Folgen fiir die Gesamtheit haben. Das mufi mit aller 
Bestimmtheit in einer Zeit gesagt werden, die dazu neigt, 
ais Reaktion gegen die bisher zu stark betonte Rolle der 
Stadt jetzt die Bedeutung des Landes zu sehr zu unter- 
streichen. „Stadt und Land, Hand in Hand" ist mehr ais 
ein guter Wunsch, es ist ein soziologisches Gesetz. W irt
schaft und Leben brauchen die Gesetze der Spannung 
und des Ausgleiches zwischen einer kraftigen Stadt und 
einem kraftigen Land, denen eine weise Staatsleitung die 
Gestaltung geben mufi, die der Gesunderhaltung des 
Einzelnen und der Gemeinschaft am meisten dienen.

430



DAS SEEWASSERWELLENSCHWIMMBAD IN NORDERNEY
Architekten Gebr. Siebrecht, BDA, Hannover

Yorderansicht vom  M a rk tp la tz  aus

Langsschnitt 
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Logeplan 1 : 2500

Schoubild d e r p ro je k łie r te n  G e s a m ta n la g e , a u s g e fu h rt  n u r  d e r  lin k ę  
•il« w ie a u f dem  Lag ep lan  a n g e g e b e n

miLlHUAD HOKDCtUiy
BtCPBM //iBBtCMT .AKCM. B. D. A.

431



432



Blick zur Vorholle  
Hóhe des Raumes 

9,17 m

Innenansicht m it Blick 
zu r W ellenm aschine

433



Fertige Montage des Stahlskeletts

Einschalung der Beckenwande von innen

Arm ierung der Beckensohle, tie fe r Teil mit 
A b flu firinne

Die von dem Preuftischen Landwirtschaftsministerium in 
die Wege geleitete Sanierung des staatlichen Nordsee- 
bades Norderney begann im Jahre 1927 mit dem Um- und 
Ausbau des alten Kurhauses. Das neue Seewasserwellen- 
schwimmbad stellt nun den ersten Teil des II. Ausbau- 
abschnittes dar. Hieran soli sich demnachst der zweite 
Teil anschlieften, der Warm- und medizinische Wannen- 
bader, ein Logierhaus und ein Cafe enthalten wird, alles 
verbunden durch eine Wandelhalle. Dieser Bauteil wird 
mit dem Wellenbad dem Marktplatz, also dem Norder- 
neyer Kurplatz, erst den gewunschten stadtebaulichen 
Abschlufi geben.

Der Entwurf des Seewasserwellenschwimmbades wurde 
durch einen engeren W ettbewerb gewonnen, aus dem 
die Architekten BrOder Siebrecht, Hannover, ais Preis- 
trager hervorgingen.
Die Schwimmhalle liegt, um den Ablauf zum Meere zu 
ermóglichen, 3 m uber Gelande. Sie enthalt vor allem 
das 45 m lange und 11 m breite Schwimmbecken.
Das Seewasser w ird vermittels zweier Pumpen durch zwei 
Saugeleitungen aus dem Meere entnommen. Es durch- 
flie fit zuerst eine Schnell-Filteranlage, in der Algen, 
Schlick usw. entfernt werden. Von zwei Gegenstrom- 
apparaten w ird es auf + 2 2 °  C erwarmt und tritt dann
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durch vier Zuflusse in das Schwimmbecken ein. Hier wird 
es standig umgewalzt, gefiltert und chemisch gereinigt. 
Auch wird das durch Verdunstung und durch die Ober- 
laufrinne abgehende Wasser dauernd durch frisches, 
warmes Seewasser erganzt, so da li der gesamte Inhalt 
des Beckens innerhalb zehn Stunden erneuert ist. An der 
tiefsten Stelle des Beckens befindet sich die quer durch- 
laufende Entleerungsrinne, die an die zum W att gefuhrte 
Abfiufileitung angeschlossen ist. Die Ausfuhrung dieser 
Arbeiten erfolgte durch die Firma Bórner & Herzberg, 
Berlin, in Verbindung mit L. & R. Meyer, Hannover.
Die rund 1100 cbm im Becken ruhenden Meereswasser 
werden bewegt durch die Wellenmaschine nach dem be- 
wahrten „System Fuchssteiner-Bamag-Meguin AG.", von 
welcher Firma auch die Entwurfe fur die Wellenmaschine 
im Lunapark und seinerzeit fur die Gesolei, Dusseldorf, 
stammen. Sie besteht in der Hauptsache aus dem Motor 
von 90 PS, den Antriebs- und Ubersetzungsvorrichtungen 
und den zwei je 5 X 3,50 m grofien Schwenkkórpern. 
Die Hóhe der erzeugten Wellen, die bis 1,80 m, ja so
gar bis 3 m zu steigern ist, kann durch Kurbelhub regu- 
liert werden.
Die Heizung wird durch eine Fernheizungsanlage bewirkt. 
Ober den Decken der Vorhalle und der Schwimmhalle ist 
eine Entluftungsanlage eingebaut.
Die ausgedehnte Heizungs- und Luftungsanlage wurde 
von der Firma Rudolf Otto Meyer, Bremen, entworfen und 
mit Rucksicht auf die derzeitige wirtschaftliche Lage von 
dieser in Arbeitsgemeinschaft mit den Firmen Kórting, 
Hannover, und Grete & Stahl, Hannover, ohne jede Rei- 
bungen mit bestem Erfolg ausgefuhrt.
Der Bau ist ais Stahlskelett mit Ziegelsteinummantelung 
und -ausfachung, die eine Luftschicht enthalt, errichtet und 
verputzt. Die Eisenteile des Stahlskeletts sind nach den 
Aufienseiten mit impragnierten Korkplatten besonders 
isoliert. Die Decken sind teils ais Hohlstein-, teils ais 
Eisenbetondecken ausgefuhrt und haben untergespannte 
Rabitzdecken erhalten. Die Zwischenraume nehmen so
wohl die Warmluftkanale ais auch die Installationsteile 
auf und bilden dabei gleichzeitig eine vorzugliche 
Warmeisolierung fur Halle und Dach. Das Schwimm
becken, das keine Verbindung mit den umgebenden Bau- 
teilen besitzt, besteht aus Eisenbeton, der aber hier im 
Hinblick auf das agressive Seewasser eine besondere 
Zusammensetzung erfahren hat. Die inneren Wandę und 
der Fufiboden des Beckens sind unter ihrer Fliesen- 
bekleidung noch mit einem seewasserfesten Patent- 
anstrich versehen. Das Schwimmbecken ist n i c h t  durch 
Bewegungsfugen unterteilt. Die notwendige Aus- 
dehnungsmóglichkeit wird vielmehr dadurch bewirkt, dafi 
der tiefe Teil des Beckens auf einer mit oberer Gleit- 
schicht versehenen Grundplatte ruht, und dafi der lan-
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gere, flachę Teil des Beckens auf dunnen, ais Pendel- 
stutzen wirkenden Eisenbetonwandungen gelagert ist. 
Die Wandę und Decken sind innen mit zweischichtigem 
Putz versehen und mit Kalkfarbe unter Zusatz von 
Kasein in leicht getóntem W eifi gestrichen. Die Zellen 
und Schranke sind aus Xylotektplatten hergestellt und 
rot lackiert, die Gelander der Brustungen und Treppen- 
laufe blau gestrichen. Der Aufienputz besteht gleich- 
falls aus zwei Schichten, dereń aufiere rauh abgezogen 
ist. Sóckel und Architekturteile sind in travertinahnlichem 
Kunststein hergestellt. Die Schwimmhalle und die Neben- 
bauten sind mit „W etterwehr", die Vorhalle mit „Tecuta" 
eingedeckt.
Die Ausfuhrung der Eisen-, Beton-, Eisenbeton- und der 
z. T. recht komplizierten Dichtungsarbeiten war der Firma 
Carl Brandt, Bremen, ubertragen, die unter Mitwirkung 
der Gutehoffnungshutte diese Aufgabe mit grófiter Sach- 
kenntnis erledigte. Auch die Norderneyer Firma Pieper
& Dierks sei hier noch besonders erwahnt.
Die Bauzeit betrug etwa 14 Monate. Die Eróffnung der 
Anlage erfolgte am 23. Mai 1931. Die Gesamtkosten 
stelIten sich auf rd. 1 140000 RM, davon die reinen Bau
kosten rd. 820 000 RM betrugen. Bei 24000 cbm umbauten 
Raumes berechnet sich demnach 1 cbm ausschliefilich der 
betriebstechnischen Anlagen auf 34,16 RM.
M i t  d e m  S e e w a s s e r w e 11 e n s c h w i m m b a d 
ist ein seit langem empfundenes dringendes Bedurfnis 
nach Ersatz fur das Strandbad bei koltem und schlechtem 
W etter und einer hiermit verbundenen Saisonverlan- 
gerung erfullt. Da die durch die Wellenbewegung her- 
vorgerufene feinste Zerstaubung des Seewassers aber 
aufierdem die Halle zu einem Inhalatorium grófiten Aus- 
mafies gestaltet, darf wohl mit Recht betont werden, dafi 
eine solche, gleichmafiig erwarmte, zu jeder Zeit und 
bei jeder Aufientemperatur benutzbare Anlage zu den 
wirksamsten Faktoren der modernen Therapie fur 
Schwache und Erholungsbedurftige gerechnet werden 
mufi. Das ruhende Wasser bietet aber wiederum die im 
offenen Meere nicht immer gegebene Gelegenheit zur 
Ausubung von Wassersport und Wasserspielen jeder Art.

Min.-Rat Imand, Berlin
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STAATL. FREIBAD IN BAD NENNDORF BEI HANNOVER

Umkleidegebaude A ufnahm e: H ill, Hannover

Langsschnitt.

Fassung des Schwimmbeckens : 1200 cbm 1 : 800
Fullung durch Ouellwasser in 24 Słd. in monatlichen Abstanden

G ru n d rift vom U m kle idegebaude. 1 : 400
G esam tanlage 18000 qm. Bad und Liegewiese 8000 qm. Besucher- 
hóchstzahl 400 Personen

Schwimmbecken-Anlage
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hotel p r e u s s e n h o f  IN STETTIN
A rch itek t Jos. Tiedemann, BDA, Berlin

Die neue Fassade (vierter 
Bauabschnitt)

Das Hotel Preufienhof, in seinen Anfangen bis au f das 
Jahr 1780 zuruckgehend, besteht aus einem gró fieren 
Baukomplex, der funf Grundstucke umschlieftt.

Um das Jahr 1913 fa fite  die Leitung des Unternehmens 
den Plan, die Hotel- sowie Gesellschafts- und Restau- 
rationsraume nach einer einheitlichen Idee zusammen- 
zufassen. Begonnen wurde dieses Vorhaben Anfang 
1914. Krieg und Inflation stellten sich diesen Arbeiten

Straflenansicht 
1 :5 0 0

sehr hindernd in den Weg. Trotzdem konnte im Februar 
1929 das Haus in seiner neuen Fassung dem Betrieb 
ubergeben werden. In vier Bauabschnitten, die in ver- 
schiedenen Zeitraumen aufeinander folgten, kam die Bau- 
idee zur Verwirklichung. In diesen 15 Jahren baulicher 
Um- und Neugestaltung waren in erster Linie wirtschaft
liche und praktische Gesichtspunkte mafigebend. In 
klarer und folgerichtiger Weise reihen sich die Raume
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Anrichte

! Vorhalle

Hotel-Haupteingang

Pfeilerste llung der Empfangshalle

GrundriO  vom 1. Obergeschofi

G rundriO  vom ErdgeschoO

aneinander vom Haupteingang bis zu den Wirtschafts- 
raumen. Um einen geraumigen Hofgarten, der im Som
mer den Kaffeebetrieb beherbergt, lagern sich die ver- 
schiedensten Gastraume. In der heutigen Fassung hat 
der „Preufienhof" neben den Restaurations- und Gesell- 
schaftsraumen 180 Betten und 30 Bader. Die Zimmer 
erhielten alle fliefiendes Wasser und neben einer moder
nen Klingelanlage Telephon. Bei all dem sollten die 
Raume auch einen Ausdruck in formaler Beziehung er

halten, der dem Haus entspricht. Es mufi betont werden, 
dafi mit einfachen Mitteln eine behagliche und vornehme 
Wirkung erzielt werden mufite. Stuck, farbig behandelt, 
Holz, und nur verschwindend wenig Marmor kamen zur 
Anwendung, aber was zur Anwendung kam, mulMe 
Qualitat haben. Aus Raummangel konnten leider die 
anderen Raume nicht wiedergegeben werden, die in ihrer 
Ausgestaltung sich dem Charakter einer in Stettin hei- 
mischen alten Barockkunst anpassen.
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