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HEIMATSCHUTZ IM WIEDERAUFBAU DER NATION
Dr.-lng. W. Lindner, Leiter des Fachamtes Heimatschutz im Reichsbund „Yolkstum und Heimat"

„ H e i m a t s c h u t  z", angeblich eine Angelegenheit wirk- 
lichkeitsferner Schwarmer, wurde lange belachelt, allen- 
falls geduldet, zum mindesten aber nicht zu den lebens- 
notwendigen Dingen gerechnet. Die Bewegung Heimat
schutz steht heute hingegen urplótzlich hoch im Kurs; 
bei den Einen, weil ihnen ihr tiefer Sinn dammert, bei 
den Andern, weil solche Betatigung eine sinnfallige Ab- 
sage an das liberalistische Zeitalter bedeutet und des
halb einen guten Eindruck vor dem Nationalsozialismus 
machen mufi.
Wer sich die verheerenden Spuren einer abgelaufenen 
Zeitspanne am Bild der Heimat und auch am Menschen 
der Heimat in gedrangtester Form vergegenwartigen 
will, versetze sich in das rheinisch-westfalische Industrie- 
gebiet. Es ist ein wiistes Durcheinander von Bruch- 
stucken bodenstandigen Landwesens mit Fórdergerusten, 
rauchenden Schloten, Halden, halbabgebrochenen Werk- 
statten, mit Kirchturmen, Gasometern, Elendsvierteln, 
Abzugsgraben giftigen Wassers, versóhnenden Versuchen 
in stadtebaulichen und landesplanungsmafligen An- 
satzen, Schrebergarten, Verwaltungspalasten, mit Men
schen, die auch heute noch nicht die bodenstandige Art 
verleugnen, und armseligen anderen.
Wer den ganzen Wahnsinn dieses Durch- und Gegen- 
einanders nicht begreift, das ein Kolonisator und Orga- 
nisator wie Friedrich der GrofJe niemals hatte auf- 
kommen lassen, wer ais Architekt vor Aufgaben in diesem 
Bereich gestellt, noch „Architektur" machen w ill, der ver- 
dient es nicht, in dieses Zeitalter hineingeboren zu sein. 
Denn er begreift nicht die Straflichkeit der brutalen W ill- 
kur und erkennt nicht den Sinn des Begriffes Ehrfurcht. 
Was heiflt nun Heimatschutz, tatige Heimatpflege vor 
solchem Trummerfeld? Wahrlich nicht, in Stilarten der 
Jahrhunderte denken, die sich vor dem Jahrhundert der 
Freizugigkeit, der Dampfmaschine und der Elektrizitat 
entfalten konnten. W er heute schon einen „S til" des 
wiedererwachten Deutschland sucht und sich dabei un- 
fehlbar in irgendeiner Modeauffassung verstrickt, greift 
formalistisch den naturlichen Entwicklungsmóglichkeiten 
der Form vor. Es ist ein Verbrechen am Geist der hohen 
Kunst, daruber zu rechten, ob Traditionsgebundenheit 
o d e r  freie Gestaltungskraft kunftig den Ausschlag 
geben sol len: das bedeutet dem Stirb und Werde vor- 
greifen, das wiederum das Neue aus dem Alten hervor- 
gehen Ia6t, das synthetisch Tradition und Entwicklung 
verschmilzt, das ruhender und voransturmender Krafte 
neben- und miteinander benótigt. Was aber der hohen 
Kunst recht ist — ist dem gesamten Schaffen billig. Und 
da heiflt die Stufenfolge:
dem B o d e n  N a h r u n g  und dem E r d i n n e r n  
k r a f t s p e n d e n d e  u n d  v e r a r b e i t b a r e  S c h a t z e

a b r i n g e n ,  o h n e  d i e  M u t t e r  E r d e  z u  v e r -  
g e w a l t i g e n  u n d  i h r  A n t l i t z  f u r d e r h i n  z u  
v e r s t u m m e l n ;  es h e i f i t  w e i t e r ,  H a n d w e r k  
u n d  T e c h n i k  o r g a n i s c h  e n t f a l t e n ,  K u n s t -  
h a n d w e r k  g e s u n d  a u s  d e m  H a n d w e r k  e n t -  
w i c k e l n  u n d  d i e  h o h e  K u n s t  a u s  d e n  g l e i 
c h e n  W u r z e l n  w e r d e n  l a s s e n ,  a l l e s  z u  
N u t z  u n d  F r o m m e n  d e r  M e n s c h h e i t  u n d  
a i s  Z e i c h e n  d e r  D a n k b a r k e i t  d a f u r ,  d a fl 
w i r  a t m e n  u n d  s e i n  d u r f e n !

Anders ausgedruckt bedeutet das, bei allem Tun und 
Lassen, also auch bei dem letzten unerlafllichen Spe- 
zialistentum, den B l i c k  a u f  d a s  G a n z e  r i c h t e n  
und den Sinn des Organon nicht aus den Augen ver- 
lieren. Waren solche Selbstverstandlichkeiten wenig- 
stens Gedankengut der verantwortlichen fuhrenden 
Krafte, so ware „Heimatschutz" uberflussig. Indem er 
sich jetzt zu einer deutschen Volksbewegung ausweitet 
und von der jungen nationalsozialistischen Bewegung, 
aus der Idee des Nationalsozialismus heraus, auf- 
genommen wird, wird er volkstumlich in bestem Sinne, 
d. h. selbstverstandlich. Auf diesem Wege wird der 
Heimatschutz ganz von selbst die das Werk gestaltenden 
Persónlichkeiten in seinen Bann ziehen. Uber das Wie 
dieser Gestaltung braucht noch kein W ort verloren zu 
werden. Denn es wachst aus der Gesinnung und aus 
den Aufgaben heraus von selbst. Die alten Vólker- und 
Stammeskulturen wurden ja so organisch, dafl sie noch 
heute, trotz eines Jahrhunderts der zivilisatorischen Ver- 
wustungen und der Ehrfurchtslosigkeit, das Bild der 
Lander, Deutschlands und seiner Landschaften eindeutig 
bestimmen. Die Kulturen in ihrer Gesamtheit auf dem 
Boden der naturlichen Heimatraume im weiteren und 
engeren Sinne gewachsen, sind aber in einer einzigen 
Formel faflbar:

b e w u f i t  g e w o l l t e  o d e r  i n s t i n k t i v  e r f i i h l t e  
W  i d e r  s p i e g e I  u n g  d e r  e r k a n n t e n  o d e r  
e r a h n t e n  G e s e t z m a f i i g k e i t e n  i m W a l t e n  
d e r  N a t u r ,  d e s  g a n z e n  K o s m o s  i n a l l  u n d  
j e d e m  — w a s  M e n s c h e n h a n d  u n d  M e n 
s c h e n  v e r s t a n d zu  s c h a f f e n  v e r m o c h t e  
a i s  H a u s ,  H e i m  u n d  G e r a t ,  a i s  S i e d l u n g  
u n d  V e r k e h r s n e t z , a i s  K u l t s t a t t e  u n d  
R e p r a s e n t a t i o n  d e r  G e m e i n s c h a f t .

„Gemeinnutz geht vor Eigennutz" — Vielen heute ein 
billiges Schlagwort — hat allertiefsten vólker-, heimat-, 
stammesart-erhaltenden, kulturbildenden Sinn.

Wohl das wertvollste, im Bild der Heimat ais Kulturuber- 
lieferte hat sein eigentliches Wesen darin und dadurch, 
da6 es sich entweder herleitet aus dem Gedankengut
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der grófiten Fuhrer der Menschheit, der Philosophen, 
der Helisichtigen und Weisen, der erd- und volksverbun- 
denen Schópferkrófte der Kunst, der „Eingeweihten , 
oder dafi es ais Volkstumsschaffen gieichsam unmittel- 
bar aus den Herzen der erd- und heimatverbundenen 
Menschen strómte. Unserer Zeit ist es nicht mehr ge
geben, so einfach zu fiihlen und zu formen — w ir wissen 
eben zu viel und kónnen dieses Wissen nicht wegtun.

Doch das verstandesmafiige Wissen hatte bei uns ein- 
seitig die Oberhand gewonnen.
So w i r d  es u n s  o b l i e g e n ,  H e r z  u n d  V e r -  
s t a n d  z u s a m m e n z u n e h m e n  u n d  aus b e i d e n  
h e r a u s  i n Z u k u n f t  d i e  d e u t s c h e  H e i m a t  
u n d  un s  s e l b s t  z u  s c h i i t z e n  v o r  a l l e m  U n - 
g e i s t  u n d  so  d a s  n e u e  D e u t s c h l a n d  g e 
s t a l t e n  z u  h e l f e n !

ARCHITEKT UND DENKMALPFLEGER
Oberregierungsrat Esterer, Munchen

Wenn man von Denkmalpflege spricht, meint man im 
allgemeineren jenes Sondergebiet kunstlerischer und 
technischer Tatigkeit, das der Erhaltung kunsthistorisch 
wertvollen Kulturgutes gilt. In den Augen vieler Archi
tekten erscheint darum der Denkmalpfleger ais eine 
Spezies von Fachgenossen, die den Kunsthistorikern und 
Museumsleitem nahersteht, ais dem „gestaltenden" Ar
chitekten. Die Tatigkeit des Denkmalpflegers, so glauben 
sie, liege ganz im Gebiet des Historischen und von ihr 
fiihre keine Brucke in das Schaffensreich des moderneren 
Architekten, der aus dem Leben fiir das Leben schaffe, 
und dessen Formensinn aus den Bediirfnissen und aus 
den technischen und konstruktiven Móglichkeiten unserer 
Zeit zur Gestaltung angeregt wurde.
Betrachtet man aber die Dinge, wie sie praktisch liegen, 
so erkennt man, dafi gerade in einer Zeit wie der heu- 
tigen, wo die Móglichkeit fehlt, im Grofien Neues zu 
schaffen, der Architekt immer wieder irgendwo und 
irgendwie auf Gegebenem aufbauen, irgendein altes 
Strafienbild verandern, ein altes interessantes Gebaude 
umbauen oder irgendeine sonstige irgendwie merk- 
wiirdige Bauanlage verandern mufi.
Damit kommt er, ob er w ill oder nicht, an oft sehr heikle 
und schwierige Fragen der Denkmalpflege heran, er 
wird, je nachdem er seine Aufgabe lóst, zum Denkmal- 
p f l e g e r  oder zum — Denkmal s c h a n d e r.
Es ist merkwiirdig, dafi eine Zeit, die der kunsthisto- 
rischen und der technischen Seite der Denkmalpflege so 
grofie Aufmerksamkeit widmet wie die gegenwartige, 
den angehenden Architekten und Baubeamten so wenig 
auf die verantwortungsvolle Tatigkeit vorbereitet, die er 
beim Unterhalt und bei der Anpassung historischer 
Bauten an neue Verwendungszwecke ausiibt. Ein kunst- 
historisches Kolleg an der Hochschule vermittelt ihm 
einige Kenntnis stilistischer Zusammenhange, im ubrigen 
wird er ohne Wissen und Erfahrung auf altes Kulturgut 
losgelassen.
Es hangt meist nur vom Zufall ab, ob und inwieweit er 
sich selbst fiir  denkmalpflegerische Fragen interessiert. 
Ebenso hangt es vom Zufall ab, ob und inwieweit sich 
der Gebaudenutzniefier — sei es eine Einzelperson oder 
eine Verwaltung — in ihren Forderungen Riicksichten der 
Denkmalpflege unterordnet.
Wenn es richtig ist, dafi w ir die Erhaltung vieler wert- 
vollen Bauten nur ihrer Verwendung fiir  irgendwelche, 
selbst artfremde, praktische Zwecke verdanken — die 
herrliche Plassenburg hat sich ais Zuchthaus erhalten — 
so fa fit Den, der unsere óffentlichen Gebaude von Denk- 
malswert aufmerksam betrachtet, oft ein Jammer, wenn 
er sieht, wie sehr viele von ihnen im Frondienst ihrer heu- 
tigen Zweckbestimmung ais Kunstwerk und Kulturdenk- 
maler schon gelitten haben. Manchen von ihnen móchte 
man lieber den Untergang in alter Schónheit wunschen,

ais ein Weiterleben in dem verstiimmelten und verdor- 
benen Zustand, in dem sie uns heute entgegentreten. 
Hier liegt, bisher noch wenig beackert, ein ungeheures 
und dankbares Gebiet der praktischen Denkmalpflege, 
nicht nur fur den beruflichen Denkmalpfleger, sondern 
fiir Alle, die uberhaupt mit Bauen zu tun haben. Es ist 
gleich wichtig fiir Behórden und Private ais Gebaude
nutzniefier wie f iir  alle Baubeamte und Architekten, die 
an und in alten Bauwerken bauen, wichtig insbesondere 
fiir  Hoch- und Fachschulen, die dem jungen Architekten 
und Baumeister Wege weisen konnten, wichtig ebenso 
fiir alle óffentlichen Bauamter, die wissen mufiten, dafi 
jede bauliche Mafinahme in alten Gebauden, und sei sie 
noch so geringfugig, eine wichtige und verantwortungs- 
volle Tatgkeit ist. Die ferner wissen mufiten, dafi man 
fiir jede praktische Forderung eines Gebaudenutzniefiers 
hier nicht irgendeine schematische Lósung finden kann, 
sondern dafi diese nach Riicksichten der Denkmalpflege 
aus der Gegebenheit heraus mit taktvoller Einfiigung in 
das Alte, W ertvolle verarbeitet werden mufi.
Dafi dies innerhalb wirtschaftlich tragbarer Grenzen 
ohne wesentliche Beeintrachtigung praktischer Forde
rungen móglich ist, erweist langjahrige Erfahrung in 
vielen Fallen.
Die Forderung taktvoller Einfiihlung hat nichts mit jener 
formal-historischen Einstellung zu tun, die der moderne 
Architekt — wie der moderne Denkmalpfleger — heute 
ablehnt. H i e r  g e h t  es n u r  um F r a g e  d e r  B a u 
g e s i n n u n g  u n d  d e r  k u n s t l e r i s c h e n  W e r t i g -  
k e i t.
Wenn der moderne Architekt heute jede Nachahmung 
historischer Formen, auch am alten Bauwerk, mit Recht 
ablehnt, so hat auch der Denkmalpfleger langst gelernt, 
am historischen Bauwerk nicht so sehr die, Zeiteinfliissen 
unterliegende, stilistische Form oder gar die romantische 
Wirkung der Patina, s o n d e r n  d e n  Q u a l i t a t s -  
w e r t d e s K u n s t w e r k s  zu beurteilen und nach Móg
lichkeit zu erhalten, der unabhangig von stilistischen Be- 
ziehungen in jedem wirklichen Kunstwerk liegt. D i e s e r  
M a f i s t a b  d e r  k u n s t l e r i s c h e n  W e r t i g k e i t ,  
d e r  a u c h  d a s  N e u e  u n v o r e i n g e n o m m e n  
n e b e n  d e m  A l t e n  m i f i t ,  i s t  d i e  B r u c k e ,  d i e  
v o m  D e n k m a l p f l e g e r  z u m  A r c h i t e k t e n  
f ii h r t .  Fiir diesen ist also bei allem, was er an oder in 
alten Bauwerken schafft, o b e r s t e s  G e s e t z ,  da f i  
e r  d u r c h  s e i n e  T a t i g k e i t  d e n  k i i n s t l e r i -  
s c h e n  G e s a m t w e r t  d e s  B a u w e r k e s  n i c h t  
b e e i n t r a c h t i g e n  d a r f .
Damit engt sich von vornherein der Kreis Derer, die be- 
rechtigt sind, an alten Bauwerken zu schaffen, sehr be- 
deutend ein durch die Forderung, dafi der Umgestalter 
eines Baudenkmals seinem Schópfer kiinstlerisch móg
lichst ebenburtig sei.

716



Ebenso wie nur die befóhigtesten Kónner an grofie und 
schwierige Neubauprojekte treten sollen, mufiten ihnen, 
sofern sie Forderungen der Denkmalpflege zuganglich 
sind, alle Baufragen an hochwertigen Baudenkmalern an- 
heimgegeben werden.

Ebenso mufite der Unterhaltungsdienst an alten staat
lichen Baudenkmalern strenger ais bisher nach Riick- 
sichten der Denkmalpflege geregelt und iiberwacht und 
nichts dabei dem Zufall ijberlassen werden.

Wenn die Grundforderung der modernen Denkmal
pflege, „Erhaltung der O ualita t", jeden Ersatz echten 
Materials durch billige Surrogate, wie uberhaupt den Er
satz hochwertiger handwerklicher Arbeit durch billige

Handelsware ausschliefit, die Unterhaltung alten Kunst- 
gutes also teurer macht ais die irgendwelcher anderer 
Gebaude, so mufi man dabei berucksichtigen, dafi es 
w e i t  w i r t s c h a f 11 i c h e r i s t ,  h o c h w e r t i g e s  
K u l t u r g u t  s a c h g e m a f i  zu  e r h a l t e n ,  a i s  es 
d u r c h  f a l s c h e  S p a r s a m k e i t  z u  v e r d e r b e n .  
Und noch eins. In einer Zeit, in der ais Folgę wirtschaft- 
licher Nóte ein ungeheurer Schatz an kulturellen Gutern 
in Handen Privater rettungslos zugrunde geht, ergibt sich 
fiir  die óffentliche Hand mehr denn je die Pflicht, nicht 
nur fur die sachgemafie Erhaltung óffentlicher Baudenk- 
maler zu sorgen, sondern mit allen Mitteln zu verhindern, 
dafi es durch Unverstandnis und Interesselosigkeit ihrer 
eigenen Pfleger Schaden leidet.

DENKMALPFLEGE UND MODERNE TECHNIK
Professor Dr.-lng. E. h. G. Riith, Technische Hochschule Dresden /  22 Abbildungen

Denkmalpflege im technischen Sinne erstreckt sich einer
seits auf allgemeine Unterhaltungsarbeiten, insbesondere 
auf Schutz der Aufienflachen und aufieren Architektur- 
teile gegen Verwitterung und chemische Angriffe durch 
Verunreinigungen der Luft, andererseits auf die Erhaltung 
der statischen und konstruktiven Standfahigkeit und, so
weit bereits Schaden aufgetreten sind, auf Beseitigung 
der Schadensursachen und Sicherung des weiteren Be- 
standes.

Beseitigung von Verwitterungsschtiden (Abb. 1—4) 
Diese Schaden sind in erster Linie abhangig von der 
W i d e r s t a n d s f a h i g k e i t  der dem W etter aus- 
gesetzten B a u s t o f f e  u n d  B a u t e i l e ,  und sind be
sonders grofi, wenn diese dem Wechsel von Feuchtigkeit 
und Austrocknung, Kalte und Warme sowie Frostwir- 
kungen unterliegen. Sie werden ganz besonders ge- 
steigert, wenn noch c h e m i s c h e  V e r u n r e i n i -  
g u n g e n der Luft hinzukommen, z. B. Verbrennungsgase 
der Stein- und Braunkohlen und Abgase industrieller, be
sonders chemischer Betriebe. Letzterer Einflufi hat sich 
erst in den letzten Jahrzehnten der industriellen Entwick
lung bemerkbar gemacht und ist in Verbindung mit dem 
Wechsel von Feuchtigkeit und Austrocknung in seiner 
Auswirkung oft so stark, dafi der Fortschritt der Zer- 
storung von Jahr zu Jahr in vielen Fallen bereits augen- 
scheinlich verfolgt werden kann. Viele Bauwerke, die 
friiher den normalen Witterungsverhaltnissen recht gut 
widerstanden, haben in den letzten Jahrzehnten starkę 
Zerstórungen gezeigt, die sich nur aus der besonders 
nachteiligen Wirkung der Luffverunreinigung erklaren 
lassen. Auch bei neueren Bauten, bei denen nicht hin- 
reichend Rucksicht auf die W iderstandsfahigkeit gegen 
solche Angriffe genommen worden ist, sind bereits in der 
verhaltnismafiig kurzeń Zeit von 10 bis 20 Jahren Zer- 
stórungserscheinungen aufgetreten, die o ft unverhaltnis- 
mafiig hohe Erhaltungs- und Wiederherstellungskosten, 
mitunter sogar teilweise Erneuerungen bedingt haben. 
Es ist deshalb in den letzten Jahren auf diesem Gebiete 
des a u f i e r e n  G e b a u d e s c h u t z e s  recht vielseitig 
gearbeitet und vieles versucht worden. Diese Bemiihungen 
erstrecken sich auf Mafinahmen der nachtraglichen Ver- 
festigung oder Impragnierung oder auch auf Beseitigung 
zu wenig widerstandsfahiger Aufienflachen und Bauteile 
und dereń Ersatz durch widerstandsfahigeres Materiał 
bzw. dereń Schutz durch Abdeckungen oder Verklei- 
dungen. Besonders wichtig ist hierbei auch die Sorge

um móglichst rasche Abfuhrung von Niederschlagswasser 
und die Beseitigung bzw. Vermeidung von Wasser- und 
Schneesacken. Neben Hinweis auf vielseitige Veróffent- 
lichungen seien ais Wiederherstellungsbeispiele neuester 
Zeit erwahnt der etwa 100 m hohe Kirchturm der 
St.-Marien-Kirche in Kónigsberg (Mark) und die St.-Marien- 
Kirche in Liibeck.
T u r m  d e r  St. - M a r i e n - K i r c h e  i n K ó n i g s 
b e r g  (N m.) (Abb. 1, 3 u. 4). Der aus gotischer Zeit 
stammende und im vorigen Jahrhundert eingestiirzte Turm 
wurde bei seinem Wiederaufbau etwa Mitte vorigen 
Jahrhunderts mit einem massiven Turmhelm aus Backstein- 
mauerwerk versehen, dessen zu poróses und weiches 
Materiał bereits nach etwa 30 Jahren starkę Verwitte- 
rungserscheinungen zeigte. Bei einer Wiederinstand- 
setzung vor etwa 50 Jahren wurde das Mauerwerk durch 
harte, dichte Klinker in Zementmórtel verkleidet. Durch 
die Verschiedenartigkeit des Materials waren aber die 
Zerstórungen infolge Temperaturschwankungen und 
Witterungseinfliissen in den letzten Jahren bereits wieder 
so stark geworden, dafi eine griindliche Wiederherstellung 
im vorigen Jahr in Angriff genommen werden mufite. 
Zur Erzielung eines dauernd wirksamen Schutzes des 
Helms gegen weitere Verwitterungsschaden wurde in 
Verbindung mit der zustandigen Denkmalpflege neben 
statischen Sicherungen eine Auswechselung des stark zer- 
stórten Mauerwerks und eine vollstandige Umhiillung des 
massiven Turmhelms durch eine Kupferdeckung auf Holz- 
schalung vorgesehen. Hierdurch war es móglich, den 
Turmhelm mit Ausnahme der stark zerstórten und schief- 
stehenden Spitze beizubehalten und das architektonische 
Bild gleichzeitig zu verbessern. Abb. 3 zeigt einen durch 
Verwitterung stark zerstórten Strebepfeiler, wahrend 
Abb. 4 dieselbe Stelle darstellt, nachdem das verwitterte 
und zerstórte Materiał ausgeraumt war.
Da bei solchen Arbeiten a n  h o h e n  T i i r m e n  d i e  
E i n r ii s t u n g s a r b e i t e n e i n e n  b e t r a c h t -  
l i c h e n  B e s t a n d t e i l  d e r  W i e d e r h e r s t e l 
l u n g s k o s t e n  a u s m a c h e n ,  so wurde auf der 
oberen Plattform des Turms ein nach statischen Gesichts- 
punkten konstruiertes T o r k r e t - S t a h l r o h r g e r u s t  
aufgebaut. Abb. 1 zeigt den eingerusteten Turm mit 
diesem Gerust. Auf der Vorderseite ist der Fahrstuhl zu 
ersehen, der mit dem gleichen Riistungsmaterial her
gestellt wurde. Der erste Abschnitt dieser Arbeiten kam
1932 zur Durchfuhrung, die Fertigstellung der Arbeiten 
ist gegenwartig noch im Gange.
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1 Einrustung desT u rm esd . St. M arien-K irche i. Kónigsberg Nm. 

Torkret-S tahlrohrgerust

3 u. 4  Verw itterungsschaden a. d. St. M arien-K irche Kónigsberg Nm . 

Stark ve rw itte rte r S trebepfe ile r

2  K raggerust fu r W iederherste llungsarbeiten  a .d . Westfassade 

St. M arien-K irche in Lubeck

Zustand nach Beseitigung des ve rw itte rten  M ateria ls
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5 u. 6 Einprefistutzen zu r M orte le inpressung om S peyerer Dom. A rbe iten  on e iner W and und einem Fensterbogen 

7 EinpreRgerate, In jektoren

8 Kompressoren und W indkessel fu r  Prefi- 
luftarbeiten

St. - M a r i e n - K i r c h e  i n L u b e c k  (Abb. 2. Bei dieser 
sind an der Westseite starkę Schaden und Zerstórungen 
an der Backsteinverblendung durch Auswaschungen und 
Verwitterung des gipshaltigen Mórtels entstanden. Sie 
waren besonders stark an den Stellen, an denen das Ab- 
fluflwasser der Wasserspeier der Westturme durch die 
vorwiegend aus sudwestlicher Richtung wehenden Windę

angetrieben wurde. Durch die haufige Durchfeuchtung 
wurde nicht nur der Mórtel in den Fugen ausgewaschen, 
sondern auch die aufiere Backsteinverblendung vom 
Kernmauerwerk auf grofie Flachen losgetrennt. Die 
Wiederherstellungsarbeiten erstreckten sich auf Freilegen 
und Ausraumen der offenen Fugen und die Auspressung 
der dahinterliegenden Hohlraume mit geeignetem
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Mórtel. Dadurch war es móglich, den grófiten Teil der 
losgetrennten alten Verblendungsflachen im Interesse 
weitgehender Erhaltung des alten Charakters bei- 
zubehalten. Die besonders stark verwitterten Ver- 
blendungsflachen, etwa ein Viertel der insgesamt wieder- 
hergestellten, wurden durch neue Verblendungen ersetzt, 
w ofiir man jedoch alte, aus anderem Abbruchsmaterial 
gewonnene Steine von gieicher Farbę und Format ver- 
wendete. Ein guter Verband zwischen den wieder- 
hergestellten bzw. ausgewechselten Verblendungsflachen 
und dem alten Kernmauerwerk wurde durch Maueranker 
erreicht. Fiir diese Arbeiten wurde aus wirtschaftlichen 
Griinden ein K r a g g e r i i s t  verwendet, das gemafi 
Abb. 2 aus den Fensteróffnungen der Westfassade her- 
ausgebaut worden ist.
Wegen des g i p s h a l t i g e n  M ó r t e l s  des alten 
Mauerwerks durfte der Ausprefi- und Vermauerungs- 
mórtel keine Stoffe enthalten, die in Verbindung mit dem 
alten gipshaltigen Mórtel nachteilige Treiberscheinungen 
verursachen kónnen. Es wurde deshalb fiir  samtliche A r
beiten der E r z z e m e n t  der Zementfabrik H e m m o o r 
bei Hamburg verwendet').

Wiederherstellungs- und Sicherungsarbeiten in 
statisch-konstruktivem Sinne (Abb. 5 bis 19)
Bei diesen handelt es sich um die Beseitigung von 
Schaden und Schadensursachen aus m a n g e l n d e r  
S t a n d s i c h e r h e i t  einzelner Bauteile oder Bauwerks- 
gruppen. Solche sind oft in urspriinglichen Baufehlern 
oder in schadlicher Auswirkung nachtraglicher Umbauten 
oder sonstigen Anderungen der statischen Verhaltnisse zu 
suchen. Ein haufig festgestellter urspriinglicher Baufehler 
besteht bei romanischen oder gotischen Bauwerken darin, 
dafi die F u n d a m e n t e  meist nur sehr geringe Vor- 
spriinge nach aufien aufweisen, also zur Aufnahme hori- 
zontaler Schiibe von Gewólben und Bógen recht un- 
geeignet sind. Solche Fehler wirken sich besonders un- 
giinstig aus, wenn bei Umbauten, wie sie in der friih- 
romanischen Zeit oft erfolgt sind, a n  S t e l l e  v o n  
u r s p r ii n g I i c h e n B a l k e n d e c k e n  n a c h t r a g -  
l i c h  G e w ó l b e e i n b a u t e n  gesetzt wurden. Sie 
fuhrten sehr oft zu Ausweichungen von Wanden und 
Pfeilern infolge zu hoher Kantenpressungen. Auch die 
an vielen romanischen Bauten durchgefijhrten nachtrag- 
lichen E r h ó h u n g e n  d e r  V i e r u n g s t u r m e  haben 
recht oft nicht nur Uberlastungen von Fundamenten, 
sondern auch recht ungiinstige Beanspruchungen der 
Vierungsgurtbógen und der Ubergangsstellen vom Vier- 
eck zum Achteck zur Folgę gehabt.
Ein besonders charakteristisches Beispiel dieser Art ist der 
D o m  zu  M a i n z ,  dessen westliche Baugruppe — Vie- 
rung, Ouerschiff und Chor — im 18. Jahrhundert durch 
Ignaz Neumann mit massiven Dach- und Turmaufbauten 
versehen worden ist, nachdem der Vierungsturm in ver- 
schiedenen Zeitepochen bereits dreimal erhóht worden 
war. Durch diese Uberlastungen war besonders der 
westliche Vierungsturm aufierordentlich stark gefahrdet. 
Die von 1925 bis 1927 durchgefiihrten umfangreichen 
Sicherungsarbeiten2) beseitigten samtliche Mangel und 
gaben dem gesamten Bauwerk in allen seinen Teilen die 
notwendige Standfahigkeit.
Auch die V e r o n d e r u n g e n  v o n  B e l a s t u n g  a u f  
G u r t b ó g e n  o d e r  T r i u m p h b ó g e n  haben in 
vielen Fallen zu schweren Schaden infolge Ausweichungen

!)  „D e r Bautenschutz" 1932, Heft 1 und 3: „Schaden, Schutz- und 
SicherungsmaBnahmen bei Bauwerken m it G ip sm órte l" ; ebenda 1933, 
Heft 8 und 9: „SicherungsmaBnahmen bei a lten  norddeutschen 
Kirchenbaufen aus Backsteinmauerwerk mit G ipsm órte l".
2) Anmerkung der Schriftle ifung. V g l. u. a. DBZ Heft 43, Jahrg. 1927.

der Pfeiler oder Wandę gefiihrt, z. B. beim Ersatz von 
Walmaufbauten durch bedeutend schwerere Giebel- 
wande. Beispiele: die A b t e i k i r c h e  zu M a r i a -  
L a a ch und der D o m  zu  S p e y e r , b e i  denen die auf 
den Chorgurtbógen aufruhenden Chorgiebel sehr starkę 
Ausweichungen der tragenden Choreckpfeiler bedingten.

Recht nachteilige Wirkungen kónnen auch nachtragliche 
Veranderungen in den Fundamenten zur Folgę haben, 
die nicht auf die urspriingliche Bauweise, sondern auf 
A n d e r u n g e n  d e r  U n t e r g r u n d v e r h a  11n i s s e 
zuriickzufiihren sind, so z. B. Zerstórungen von Holzteilen, 
die fruher geschiitzt unter Grundwasser lagen und spater 
durch starken Wechsel oder Absenkung des Grund- 
wassers zeitweise oder dauernd iiber Grundwasser zu 
liegen kommen, wodurch sie der Zerstórung anheimfallen. 
Solche A b s e n k u n g e n  v o n  G r u n d w a s s e r -  
s t a n d e n  kónnen bedingt sein durch Flufiregulierungen 
oder sonstige Verbesserungen der Vorflutverhaltnisse und 
insbesondere durch Kanaiisalion von Stadten oder 
sonstigen Wohngebieten. Auch die Ausfiihrung von 
Untergrundbahnen kann in betrachtlichem Mafie dazu 
beitragen. Es ergibt sich hieraus ohne weiteres, wie durch 
solche modernen technischen Mafinahmen alte Bauwerke 
stark gefahrdet werden kónnen, wenn ihre Fundamente 
aus Holzteilen, z. B. Schwell- oder Pfahlrosten bestehen. 
Weitere Ursachen sind n a c h t r a g l i c h e  S e t z u n -  
g e n  i m S c h i i t t g e l a n d e ,  z. B. bei alten historischen 
Auffiillungen, ferner Auswaschungen im Untergrund durch 
Veranderung von Grundwasserstrómungen, Aufweichung 
von lehmhaltigem Boden durch Sickerwasser oder stei- 
gendes Grundwasser und schliefilich Zerstórungen mas- 
siver Fundamente durch n a c h t e i l i g e  E i n f l i i s s e  
v o n  v e r u n r e i n i g t e m  G r u n d w a s s e r ,  durch 
M o o r -  und S e e w a s s e r .  Hinzu kommen oft noch 
recht nachteilige Wirkungen von E r s c h u t t e r u n g e n  
durch Verkehr von Eisenbahn und Lastwagen. Wenn 
ferner in  a l t e  B a u w e r k e  m o d e r n e  Z e n t r a l -  
h e i z u n g s a n l a g e n  eingebaut werden, so ist meist 
mit einem starken Austrocknen zu rechnen, das sich im 
Schwinden, Werfen und Verdrehen von Holzteilen zeigt.

Schon diese Aufzahlung zeigt, wie auch moderne tech
nische Mafinahmen in ihren mittelbaren Auswirkungen zu 
Schaden bzw. zur Gefahrdung alter Bauwerke fuhren 
kónnen. Andererseits bietet die moderne Technik auch 
zahlreiche Hilfsmittel, um die Einwirkung zu mindern oder 
zu beseitigen und die erhaltungswerten Bauwerke in 
ihrem Bestand zu sichern. W ie schon die vorgenannten 
Beispiele von Sicherungsmafinahmen bei Verwitterungs- 
schaden zeigen, gestattet die moderne Technik nicht nur 
einwandfreie und sachgemafie Beseitigung von Schaden 
und Schadensursachen, sondern a u c h  d i e  D u r c h -  
f u h r u n g  solcher Mafinahmen n a c h  w i r t s c h a f t -  
l i c h s t e n  G e s i c h t s p u n k t e n  hinsichtlich Kosten- 
aufwand und Zeitdauer der Arbeiten. Abtragungen und 
W iederaufbau in grófierem Umfange, wie diese in der 
ersten Zeit der Denkmalpflege haufig vorgekommen sind, 
kónnen weitestgehend vermieden werden durch n e u 
z e i t l i c h e  A r b e i t s v e r f a h r e n u n t e r  V e r -  
w e n d u n g  b e s o n d e r e r  M a s c h i n e n  u n d  G e 
r a  t e. Hierzu gehórt das bereits angefuhrte Auspressen 
von offenen Fugen, Rissen und lockerem Mauerwerk mit 
geeignetem Mórtel unter Verwendung von Prefiluft zur 
Wiederherstellung eines geschlossenen Mauerwerksver- 
bandes, das Einbauen sichtbarer oder unsichtbarer Ver- 
ankerungen durch Bohr- und Ausprefiverfahren und die 
Verwendung wirtschaftlichster Einriistungsmethoden.
D a s  E i n p r e f i v e r f a h r e n  (Abb. 5 bis 8) ist in den 
letzten Jahren an sehr vielen alten, bedeutenden Bau
werken mit bestem Erfolg angewandt worden. Nachtrag-
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9 Artushof in Danzig m it H olzankern vo r der W iederherste llung  1932 10 Hochschiff St.-Johannis-Kirche, Stettin, m it Eisenankern sta tt der 
a lten H olzanker

-----

11 Ankerenden, d ie  dorch W erks te inve rb lendung  
verdeckt werden

12 Ankerbandagen der P fe ile rka p ite lle  d e r St.-Johannis-Kirche,
Stettin

liche Untersuchungen haben gezeigt, dafi durch ge- 
eignete Zusammensetzung des Mórtels und Wahl des 
Fliissigkeitsgrades die feinsten Risse und Fugen wieder 
gedichtet werden kónnen, wenn auch bei der Auswahl 
der Einprefistellen und durch entsprechendes Ansetzen 
der Einprefistutzen eine Anpassung an die vorliegenden 
órtlichen Verhaltnisse erfolgt. Besonders wichtig ist hier- 
bei, dafi der Mórtel von unten nach oben hochgedruckt 
wird, so dafi er in alle Risse und Fugen eindringen kann 
und keine Entmischung erleidet. Die nach aufien offenen 
fugen und Risse werden zu diesem Zweck zunachst pro- 
visorisch geschlossen und nach Beendigung der Aus- 
pressungen mit einem besonderen Mórtel nachgefugt. 
Dadurch kónnen alle architektonischen und denkmal- 
pflegerischen Wunsche hinsichtlich Materiał und Farbę

des Fugenmaterials berucksichtigt werden, so dafi die 
Zementmórtel-Einpressungen aufierlich in keiner Weise in 
Erscheinung treten.
Abb. 5 zeigt die Verteilung der Einprefistutzen an einer 
Wand mit offenen, ausgewaschenen Fugen und inneren 
Hohlraumen im Zustand vor den Einpressungen, wahrend 
Abb. 6 einen Fensterbogen darstellt, bei dem gerade ein- 
geprefit wird. Beide Aufnahmen sind bei den 1931 durch- 
gefiihrten Sicherungsmafinahmen des S p e y e r e r  
D o m s gemacht. Eine Zusammenstellung von Maschinen 
und Geraten fur solche Einprefiarbeiten ist aus Abb. 7 
und 8 zu ersehen, und zwar zeigt Abb. 7 vorn einen 
kleinen und einen grófieren Einprefiapparat (Injektor), 
Abb. 8 einen Kompressor und einen Windkessel, die zur 
Herstellung und Aufspeicherung der Prefiluft notwendig
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13 (oben) Inneres der St.-Katharinen-Kirche in Hamburg mit alten 
Holzankern vor der W iederherste llung

14 (links) Anschliisse von alten Holzankern dg l.
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|6  Inneres der St.-Katha- 
rinen-Kirche in Ham burg 
nach der W iederherste llung

17 Eisengeflecht eines Eisenbetonankers

18 Fertiger Eisenbetonanker fu r  den W estturm  des Doms zu Speyer

19 Eiseneinlagen des E isenbetonankers fu r  den Chor des Doms
zu Speyer

folgen kann. Hierbei ist es auch móglich, mehrere Ein- 
pre6- und Bohrstellen zugleich mit Preftluft zu yersorgen. 
V e r a n k e r u n g e n  (Abb. 9 bis 19). Fiir die W ieder
herstellung von V e r b i n d u n g e n  y o n  l o s g e -  
l ó s t e n  Y e r b l e n d f l a c h e n  m i t  d e m  dahinter-

sind. Nach den yielseitigen Erfahrungen des Verfassers 
ist es besonders wichtig, stets einen grófieren, mehrere 
Kubikmeter fassenden Windkessel zu yerwenden, damit 
ein móglichst gleichmafiiger Druck der Preflluft erhalten 
wird und eine wirtschaftliche Ausnutzung der PrefJluft er-
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liegenden K e r n m a u e r w e r k  oder sonstiger los- 
gelóster Bauteile lassen sich, wie bei den Wiederher- 
stellungsarbeiten an der St.-Marien-Kirche in Lubeck 
bereits erwahnt, k u r z e  A n k e r  verwenden, die aus 
R u n d e i s e n  hergestellt, in Bohrlócher eingesetzt und 
durch EinpreCmórtel haftsicher eingebettet werden. Zur 
Erhóhung der Haftfestigkeit empfiehlt es sich, die Anker- 
stucke an ihren Oberflachen durch Aufkerbungen rauh zu 
gestalten und die Enden splintartig aufzuspalten oder 
mit Stauchkópfen zu versehen. Bei solcher Ausbildung 
und sachgemafier Einbettung in geeignetem Mórtel ist 
die Haftfestigkeit so gunstig, dafi bei Ruckverankerungen 
von Verblendungsflachen, Pfeilervorlagen oder Pfeiler- 
diensten, Gesimsen und sonstigen Baugliedern keine 
aufieren Ankerschrauben oder Ankerplatten notwendig 
sind. Haben die Anker grófłere statische Krafte auf- 
zunehmen, so ist neben erforderlichem Ankerquerschnitt 
auch fiir  einwandfreie Obertragung der Ankerkrafte auf 
das Mauerwerk durch entsprechende A n k e r p l a t t e n  
zu sorgen, die auch verdeckt eingebaut werden kónnen. 
Abb. 11 zeigt zwei Ankerenden in ausgesparten Nischen, 
die durch vorgesetzte Werksteine verdeckt worden sind.

Aus statischen Gesichtspunkten ist es o ft wichtig, solche 
Anker z. B. zur Aufnahme von Gewólbe- oder Bogen- 
schuben oder zur gegenseitigen Verankerung von Pfeilern 
oder Turmecken nach dem Einziehen in eine V o r -  
s p a n n u n g  versetzen zu kónnen, damit sie sofort in 
vollem Mafle wirken und weitere Bewegungen der zu 
sichernden Bauteile ausschlieGen. Dazu dienen entweder 
die Schraubenmuttern an den Ankerenden oder auch 
Spannschlósser, die oft zur Aufteilung gróBerer Anker- 
langen oder zur Erleichterung des Einbaues eingeschaltet 
werden. Dabei ist es oft sehr vorteilhaft, die Gróf3e 
der Vorspannungen nach den statischen Bediirfnissen von 
vornherein festzulegen. Eine bestimmte Vorspannung ist 
allein durch Anziehen von Schrauben oder Spann- 
schlóssern aber schwer zu erreichen. Daher hat Verfasser 
bei vielen Bauwerken solche A n k e r s p a n n u n g  
d u r c h  E r w a r m u n g  auf rechnerisch bestimmte 
Temperaturen erzielt, wobei es móglich ist, jeden er- 
wunschten Spannungsgrad herzustellen. Es ist mit diesem 
Verfahren auch móglich, provisorische Verankerungen, 
die bei der Durchfuhrung grófterer Sicherungsarbeiten 
notwendig werden, auf ganz bestimmte Krafte einzu- 
stellen und nachher durch entsprechende Anwarmung 
auch vorsichtig wieder auszubauen. Ais Beispiele, bei 
denen Ankersysteme mit bestimmten Spannungsverhalt- 
nissen verwendet worden sind, seien erwahnt:

A r t u s h o f  zu  D a n z i g  (Abb. 9). Hier war bereits 
in fruheren Jahrhunderten versucht worden, die durch die 
ungleichen Gewólbeschube gefahrdete Standsicherheit 
der vier aufierordentlich schlanken Granitpfeiler durch 
Verankerungen und Aussteifungen aus Holz zu erhalten. 
Das Bauwerk kam trotzdem nicht zur Ruhe, so daf} sich 
die Schaden in den Gewólben immer mehr verstarkten 
und schliefilich zu einem gefahrdrohenden Zustand 
fuhrten. Im Jahre 1932 wurden die Sicherungsmaflnahmen 
durchgefiihrt und hierbei neben Verbesserung der Funda- 
mentverhaltnisse und Wiederinstandsetzung der Gewólbe 
die alten Anker und Aussteifungen aus Holz durch ein 
System von Rundeisenankern ersetzt, die durch Anziehen 
unter Erwarmung auf rechnerisch bestimmte Tempera
turen die statisch erwunschten Spannungen erhielten. Das 
neue Ankersystem hat noch den Vorteil, daG es die 
Raumwirkung fast nicht beeintrachtigt.

D ie  S t . - J o h a n n i s k i r c h e  i n  S t e t t i n  (Abb. 10 
und 12) ist ais weiteres Bauwerk, bei dem die raumliche 
Standsicherheit neben Ausprefłarbeiten und sonstigen 
konstruktiven Maflnahmen insbesondere durch den Ein-

bau von Langs- und Ouerankern erreicht worden ist zu 
nennen. Abb. 10 zeigt einen Blick in das Hochschiff nach 
der Durchfuhrung des ersten Bauabschnittes. Auf Abb. 12 
sind die Bandagen zu ersehen, die in Hóhe der Kapitelle 
um die Pfeiler gelegt und an denen die Quer- und Langs- 
anker angeschlossen sind. Diese Pfeilerbandagen sind 
rostsicher in Zementmórtel eingesetzt, uberputzt und des
halb, wie in Abb. 10 ersichtlich, nur mit ihren Anschlufl- 
stellen sichtbar.
St. - K a t h a r i n e n k i r c h e  i n H a m b u r g  (Abb. 13 
bis 16). Bei den hier im verflossenen Winterhalbjahr 
durchgefuhrten Sicherungsarbeiten sind ebenfalls die 
Holzverankerungen beseitigt worden. In Verbindung mit 
den ubrigen SicherungsmaGnahmen sind an ihrer Stelle 
neue, durch die Hochschiffpfeiler hindurchgehende Langs- 
anker sowie Oueranker in den Seitenschiffen eingebaut 
worden, wahrend Oueranker durch das Hochschiff voll- 
standig vermieden werden konnten. Abb. 13 zeigt eine 
Innenaufnahme mit den alten Holzankern, Abb. 16 eine 
solche mit den neuen Ankern. Interessant ist auch Abb. 14, 
aus der die AnschlufJenden der alten Holzverankerung zu 
ersehen sind. Sie lafit erkennen, da6 solche Holzver- 
ankerungen mit ihren eisernen Anschluflhaken und dereń 
nachgiebigen Verbindungen keine allzu grofien Anker
krafte aufnehmen kónnen. Zu beachten ist ferner noch 
die aufiermittige Zugwirkung, die durch die einseitigen 
Anschlusse der Ankerenden ausgeubt wird, wodurch die 
Holzanker aufier auf Zug auch noch auf Biegung be- 
ansprucht werden. (Vgl. auch Fufinote 1, zweiter Teil.) 
Bei V e r a n k e r u n g e n ,  bei denen e in  N a c h -  
z i e h e n  auf bestimmte Vorspannungen n i c h t  n o t 
w e n d i g  ist und die ais Umschliefiungsanker von 
grófteren Baukórpern wirken sollen, empfiehlt sich eine 
A u s f u h r u n g  i n E i s e n b e t o n .  Hierbei werden 
die Zugkrafre durch Rundeiseneinlagen aufgenommen, 
die durch Bugel umschnurt sind. Die Stófie der Rund
eisen kónnen bei versetzter Anordnung in einfachster 
Weise durch entsprechende Dberbindungen mit End- 
haken, wie sie im Eisenbetonbau ublich sind, hergestellt 
werden. Die Einbetonierung gibt die Móglichkeit, die Ab- 
messungen der Anker den órtlichen Verhaltnissen bestens 
anzupassen. Die Abb. 17 zeigt das Eisengeflecht eines 
Eisenbetonringankers fur den Westturm des S p e y e r e r  
D o m s  vor der Betonierung, Abb. 18 den fertig be- 
tonierten Anker. Die Mauerwerksflachen, die solche 
Anker umschliefien sollen, mussen selbstverstandlich von 
Putz und losem Materiał befreit werden. Etwaige lockere 
Stellen sind vorher auszubessern und evtl. mit Zement
mórtel auszupressen. Da die Betonierung solcher Anker 
zweckmaflig in steifflussigem Mórtel erfolgt, so ergibt sich 
eine dichte Umschlie6ung des Mauerwerks sowie eine 
rostsichere Einbettung des Eisens selbst.
Solche Eisenbetonanker sind ganz besonders geeignet, 
wenn sie in  v o r h a n d e n e s  M a u e r w e r k  e i n 
g e b a u t  werden, z. B. wie dies bei mehreren roma- 
nischen und auch sonstigen Bauten wiederholt durch- 
gefiihrt worden ist. Abb. 19 zeigt ais Beispiel die unter 
dem FuGboden der Chorgalerie des S p e y e r e r  Do ms  
eingebaute C h o r v e r a n k e r u n g ,  und zwar nach 
vollstandiger Herstellung des Eisengeflechtes unmittelbar 
vor der Betonierung. Bei der Ausfuhrung solcher Ar
beiten sind schon wiederholt alte Ankerhohlraume fest- 
gestellt worden, in denen ursprunglich Eichenholzanker 
eingebaut waren. Diese waren ohne langeren Bestand, 
da das Holz, von der Luft abgeschlossen, vermoderte.

Sicherungen von Fundamenten
Die vorliegenden Schaden und Schadensursachen sind zu 
beseitigen, die Wahl des Verfahrens, insbesondere seine 
praktische Durchfuhrung, ist dem Fundamentbefund und
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20 u. 21 PreGzementarbeiten an der nórd lichen Karlsbrucke in N urnberg  und w iederhergestelltes Bauwerk. Ursprungliches Aussehen ist 
durchaus gewahrt

22 Kaiserpfalzruine Gelnhausen. Sicherung 
der Arkaden u. der nórdlichen K apellenw and

GrundriB links: Bankette  m it E iseneinlagen 
Grundrifi rechts: M it P fahlen und A nkern
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den Untergrundverhdltnissen anzupassen. Das Siche- 
rungsverfahren ist so auszuwahlen, dafi es ohne Gefahr 
auf das Bauwerk und die einzusetzenden Arbeitskrafte 
durchgefuhrt werden kann und die Standsicherheit des 
Bauwerkes in statisch-konstruktiver Hinsicht weiterhin ge
wahrleistet ist. Es kommen hierbei im wesentlichen in 
Frage: F u n d a m e n t u n t e r f a n g u n g e n  zur Uber- 
tragung der Lasten auf tiefer liegende tragfahige Boden- 
schichten durch Einbau geschlossener Fundamentkórper 
bzw. Fundamentpfeiler oder durch Abtragung der Lasten 
auf geeignete n e u e  P f a h l b a u t e n  und schliefilich 
die Wiederverwendung der alten Pfahlunterbauten mit 
Auswechslung beschadigter Teile oder mit V e r s t a r -  
k u n g e n. Fiir neue Pfahle sind dabei Rammpfahle zu 
vermeiden, wenn die unvermeidlichen Rammerschutte- 
rungen die zu sichernden oder in der Nahe befindlichen 
Bauwerke gefahrden kónnen. Es sind also besonders 
B o h r -  oder P r e 6 pfahle geeignet. Bei Fundamenten 
mit zu geringen Breiten oder mit Schwachungen durch 
Auswaschungen bzw. Zersetzungen sind Verstarkungen 
vorzusehen. In manchen Fallen genugen auch horizon- 
tale Verspannungen oder Verstrebungen von Funda
menten, um die raumliche Standsicherheit zu gewahr- 
leisten. Dabei kann auch das bereits erwahnte Ausprefi- 
verfahren sehr vorteilhaft verwendet werden, um Hohl- 
raume und Risse oder ausgewaschene Fugen zu dichten 
und gestórten Fundamentverband wiederherzustellen.
Es ist oft wichtig, die A r b e i t e n  z u  b e s c h l e u -  
n i g e n , um den Gefahrenzustand wahrend der Aus
fuhrung soweit ais móglich zu verkurzen. Dabei ist die 
V e r w e n d u n g  h o c h w e r t i g e n  Z e m e n t e s  von 
Vorteil durch raschere Erhartung des Betons. Das ist be
sonders wichtig, wenn die Absenkung im freien Wasser 
oder Grundwasser notwendig wird und die Wasser- 
absenkung aus praktischen oder wirtschaftlichen Griinden 
auf móglichst kurze Zeit beschrankt werden mufi, z. B. 
wenn dabei Holzteile von den Fundamenten frei werden, 
die baldmóglichst wieder unter Grundwasser zu setzen 
sind, um nachteilige Einflusse auf den Bestand aus- 
zuschliefien. W o der Untergrund oder das Grundwasser 
schadliche Einwirkungen auf den Beton ausuben kónnen, 
bietet die raschere Erhartung des hochwertigen Zements 
auch hóheren Sicherheitsgrad gegen solche Angriffe. W o 
Zerstórungen durch saure- oder sulfathaltige Verunreini- 
gungen zu erwarten sind, ist es notwendig, den normalen 
Zementen entweder geeignete Zusatze beizugeben oder 
Spezialzemente wie z. B. den bereits erwahnten E r z - 
z e m e n t  zu verwenden. Dies gilt auch, wenn die alten 
Fundamente Gipsmórtel enthalten.
Ais B e i s p i e l  e i n e r  v o l l k o m m e n e n  U n t e r -  
f a n g u n g  durch den Einbau geschlossener Fundament
kórper sei die Fundamentsicherung des M a i n z e r  
D o m s  erwahnt, wobei die neuen Fundamente unter die 
alten im Stollenbetrieb eingebaut worden sind3).
Bei U n t e r f a n g u n g e n  o d e r  V e r s t a r k u n g e n  
m i t  P f a h I e n ist es meist nur móglich, diese aufierhalb 
bzw. seitlich der zu sichernden Bauteile anzuordnen und 
fiir eine Ubertragung der Lasten auf diese Pfahle zu 
sorgen. Diese kann erfolgen durch den Einbau von 
Tragern aus Stahl oder Eisenbeton oder durch seitlich 
vorgebaute Verstarkungen. Das Einziehen von Tragern 
erfordert, soweit das nicht unter den Fundamenten móg
lich ist, oft recht teuere und schwierige Stemmarbeiten, 
wahrend die Obertragung durch seitliche Verstarkungen 
meist wirtschaftlicher und leichter durchzufuhren ist. 
H ierfiir gibt Abbildung 22 eine zeichnerische Darstellung 
der A r k a d e n m a u e r  u n d  d e r  n ó r d l i c h e n  K a -

s) Naheres in „D e r  Bau ingen ieur" 1926, Heft 25/26, und 1927, 
Heft 46/47; DBZ, Jahrg. 1926, Heft 31.

p e l l e n w a n d  d e r  K a i s e r p f a I z r u i n e G e l n -  
h a u s e n. Die hierbei verwendeten Pfahle sind Prefi- 
betonpfahle aus hochwertigem Zement. Die seitlichen 
Verstarkungen sind in Eisenbeton ausgefuhrt und durch 
Verzahnung hinreichend schubfest mit dem alten Mauer
werk verbunden. Die biegungsfeste Verbindung der seit
lichen Verstarkungen ist erreicht durch Einziehen von 
Ouerankern, die in maschinell hergestellte Bohrlócher 
eingesetzt sind und die beiderseitigen Verstarkungen mit 
der erforderlichen Sicherheit zugfest verbinden. 
U n t e r f a n g u n g  d e r  K a r I s b r u c k e i n N u r n -  
b e r g  (Abb. 20 u. 21). Sie zeigen ein ahnliches Unter- 
fangungsverfahren mit eisenbewehrten P r e f i b e t o n -  
p f a h I e n. Dabei ist der Zwischenpfeiler auf einen neuen 
aufieren Pfahlkranz abgetragen worden, wahrend unter 
die Endwiderlager Verstarkungspfahle eingebaut worden 
sind, zu dereń Herstellung Arbeitsschachte im Mauer
werk der W iderlager ausgebrochen werden mufiten. Bei 
diesem Bauwerk sind auch umfangreiche Ausprefi- und 
Torkretierungsarbeiten durchgefuhrt worden. Das aufiere 
Aussehen der Brucke ist in seiner Eigenart durch die Siche- 
rungsarbeiten nicht beeintrachtigt worden.
Die W i e d e r v e r w e n d u n g  a l t e r  H o l z p f a h l e  
unter Auswechslung der beschadigten Teile und unter 
Einschaltung einer Zwischenzone aus Beton oder Eisen
beton hat den Vorteil, dafi die alten Pfahle mit aus- 
genutzt werden. Soweit hierdurch jedoch eine hin- 
reichende Standsicherheit nicht erreicht werden kann, 
sind noch Erganzungs- oder Verstarkungspfahle anzu
ordnen. Ais Beispiele sei die U n t e r f a n g u n g  
z w e i e r  w e s t f a l i s c h e r  W a s s e r b u r g e n 4) er
wahnt, die nach dem Vorschlag des Verfassers durch- 
gefiihrt worden ist, und zwar W a s s e r s c h l o f i  
H a u s  A s s e n ,  bei dem die Baulasten von den alten 
Pfahlen allein weitergetragen werden und W a s s e r -  
b u r g  V i s c h e r i n g ,  wobei aufierdem noch ein neuer 
Pfahlkranz um die Rundburg gelegt worden ist.

Eine s e i t l i c h e  V e r s t a r k u n g  v o n  F u n d a m e n 
t e n ,  die durch Auswaschungen von Gipsmórtel stark 
zerstórt waren, kam u. a. beim D om  zu N o r d -  
h a u s e n zur Anwendung. Hierbei waren auch die be
sonderen Mafinahmen zur Verhinderung nachteiliger 
Einwirkungen zwischen dem gipshaltigen Mauerwerk und 
dem neuen Beton zu beachten5).

SchluBbemerkung

Die hier gemachten allgemeinen Ausfuhrungen und vor- 
gefiihrten Beispiele lassen erkennen, dafi die baulichen 
Mafinahmen der heutigen Denkmalpflege in engem Zu
sammenhang stehen mit der theoretischen und prak
tischen Entwicklung der Technik. Einwandfreie und wirt- 
schaftliche Wiederherstellungs- und Sicherungsmafi
nahmen sind nur móglich durch erschópfende statische 
und bauliche Untersuchungen uber die Schadensursachen 
und die in Frage kommenden konstruktiven Móglich- 
keiten, durch jeweilige Anpassung der Wiederher- 
stellungs- und Sicherungsverfahren an den vorhandenen 
baulichen Befund sowie durch sachgemafie Auswahl der 
Materialien und Arbeitsmethoden unter Verwendung neu- 
zeitlicher technischer Hilfsmittel. So war es móglich, 
auch in den letzten Jahren wirtschaftlicher Not zahlreiche, 
z. T. recht umfangreiche Wiederherstellungs- und Siche- 
rungsarbeiten in unserem deutschen Vaterland durchzu
fuhren und somit wertvolle Bauwerke ais Zeugen fruherer 
Kulturepochen der Nachwelt zu erhalten.

4) „S icherungsarbeiten an gefahrdeten alten Bauwerken", Zentral- 
b la tt d e r Bauverwaltung 1929, N r. 16/17.
5) „Technische Sicherungsmafinahmen am Dom zu Nordhausen , Die 
D enkm alpflege 1931, Heft 2/3. Aufierdem  Fufinote 1.
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Das Schicksal der deutschen Landschaft

Fahrten durch die deutschen Lande, durch unsere Dórfer 
und Stadte hammern uns eindringlich ins Bewufitsein, dafi 
unser Volk eine lange, schwere seelische Erkrankung 
durchlebt hat. Mit der Erneuerung, die seit dem Sieg der 
nationalsozialistischen Bewegung Tag um Tag unser ge- 
samtes Leben durchpulst, sind die Voraussetzungen fur 
eine Heilung geschaffen. An uns liegt es nun, der Herr- 
schaft der Minderwertigen in der gestaltenden Arbeit 
jeder Art ein Ende zu bereiten. Damit steht der National- 
sozialismus vor einer Verantwortung von grófiter Be
deutung, vor der Aufgabe, dem Kulturverfall, der Ende 
des 18. Jahrhunderts begonnen hat, Einhalt zu gebieten. 
Mifilingt der Sieg der gesunden Krafte, so stehen w ir un- 
wiederbringlich vor dem Verfall unserer Kultur fur alle Zeit. 
Die Erfullung dieser heiligen Aufgabe allererster Ordnung 
ist Sache des Staates, keine Angelegenheit von Vereinen. 
Dazu mufi der Staat ais Fuhrer grundlegend neue Wege 
beschreiten. Es genugt nicht, dafi er seine Hand schutzend 
uber die Zeugen aus deutscher Vergangenheit halt und 
die Reste unserer fruheren Kultur hatschelt, aber zusieht, 
wie Dorf um Dorf, Stadt um Stadt verwustet werden. Es 
genugt nicht, dafi der Staat „Denkmalpflege" und 
„Heimatschutz" fórdert und seine Organe anweist, einzu- 
greifen, sobald schwere Verstófie vorliegen. Die deut
schen Lande gehóren dem ganzen Volk; deshalb darf 
niemand seine Hand erheben, um das, was w ir lieben, 
noch weiter zu zerstóren. Deshalb mussen die starksten 
und gesundesten gestaltenden Krafte Deutschlands die

Móglichkeit erhalten, die Freude am Sehen und Ge
stalten hinaustragen zu kónnen in das ganze Volk. Es 
gil?t bestimmt Millionen, die uberzeugen zu wollen ein 
hoffnungsloses Beginnen ist. Aber Millionen um Millionen 
sind durch die Grofie des Erlebens unserer Tage auf- 
geschlossen worden fur das Gute und Edle. Dort gilt es, 
in muhevoller, jahrzehntelanger Arbeit, bei der Jugend 
beginnend, das Auge zu schulen, die Fahigkeit der 
Unterscheidung zu wecken und das Erlebnis der edlen 
Form so zu starken, dafi die Grundlagen geschaffen 
werden fur eine neue Kultur. Alles, was in Deutschland 
gestaltet wird, mufi durchpulst werden von einem einheit- 
lichen Geist und Wollen. „Kunst", „Handwerk" „Kunst- 
gewerbe", „Innendekóration", all die trennenden Be- 
griffe mussen weichen einer grofien unbesiegbaren Kraft, 
die alles erweckt und eint, der Gestaltung aus der neu- 
erwachten deutschen Seele, um der Erhabenheit unserer 
Zeit fur alle Zeiten einen Ausdruck zu geben. W ir be
ginnen mit dieser Aufschliefiung des ganzen Volkes eine 
Kulturarbeit, die wegweisend sein wird fur die ganze 
Erde. Es mufi und wird gelingen, den Druck der seelischen 
Armut, der uber unseren Schópfungen las-tet, zu brechen; 
denn kaum ein Volk sehnt sich starker nach einer gemein- 
samen Lebensform, und w ir alle fuhlen doch, dafi unsere 
gemeinsame Lebensanschauung sie gebaren wird. Wirken 
w ir alle zusammen, damit unsere Nachkommen uns nicht 
fluchen werden und auf dafi die entscheidende Stunde, 
die uns verpflichtet, erkannt w ird! Heiss

Aufnahm e Nenke u. O sterm aier, Dresden

D'ese Landschaft ist noch n ich t durch den Egoismus Einzelner zerstórt. Ais wenn es n icht anders sein konnte, so f i ig t  sich a lles, das be- 
scheidene Hauschen und d ie  Baume, zu einem  harmonischen G anzen, Reste e in e r seelischen H altung d e r V ergangenhe it, d ie  w iede r zu er- 
w*cken eine unserer g ro fien  Z ukun ftsau fgaben  ist (StraOe von Z innw a ld  nach N ik lasberg  im E rzgebirge)
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Hier ist keine Brutalitat, keine 
Vergew altigung der Land- 
schaft. Schlicht sind die 
Hauser, k lar und selbstyer- 
standlich ist die Einfugung in 
d ie  Landschaft (Messtetten 
au f der Alb)

Die W o h lfa h rt des letzten Volksgenossen ist dem N ationa l- 
sozialismus das W ichtigste. D em gem afi ist d ie  Durch
b ildung  eines Kleinhauses, das irgendw o steht, fu r den 
Baugestalter e ine A u fgabe , d ie  e r ebenso liebevo ll in An- 
g r if f  n im m t, w ie  eine g rofte  A u fgabe , d ie  a lle  W e it sieht

Jedes Haus m it seinem e igenen A n tlitz , tro tzdem  eine U nterordnung unter den gemeinsamen Geist, der dem Ganzen 
eine w underyo lle  Ruhe ve rle ih t. W as fruhere  Jahrhunderte  gekonnt haben, mussen w ir auch heute w ieder zuwege 
b ringen. Und Jene, d ie  es kónnen, w erden es d ie  A nderen lehren mussen (Streusiedlung in Schneeberg im Erzgebirge)
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In unseren V orstadten stehen d ie  Hauser kreuz und quer durcheinander ais Zeugen des Verfa lls. Der re lig ióse 
Mensch fruhe re r Jahrhunderte  hat sich gerne e iner hóheren O rdnung gefugt. Die S tadtgestaltung jener Zeiten ze ig t 
im A ufje ren  und im StraOenbild e ine H arm onie, d ie  es w ieder zu schaffen g ilt  (Barnstrup in Lippe)

Das Bild tausender deutscher Kleinstadte, d ie  noch n id it zerstort sind. Die heutige 
Regierung w ird  schijtzend ihre Hand uber sie halten (StraOendorf im Tale eines 
Gebirgswassers im Harz). Aufnahm e Neue Photogr. Gesellschaft A .-G ., Berlin-S teglitz
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V erderb  eines Hauschens durch Nieder- 
legung d e ra lte n  Baume und derUmfriedung
in Bruchsteinen. W ie  ousdruckslos der ode
Drahtzaun. W oher le ite t dieser Burger das 
moralische Recht her, seine Ortsgemeinde 
zu schadigen?

Hunderte von Siedlungen entstehen heute in Deutschland, d ie  ebenso starr sind in der Einzelgestaltung, in der 
G rupp ie rung  und in der Einfugung in d ie  Landschaft. Es g ib t doch genug Krafte, d ie  erheblich mehr kónnen



So wie diese Strafienecke sehen H underttausende von Strafienecken in Deutschland aus ais lebendige  Zeichen unseres kultu- 
re llen Verfa ll$ . W enn nur d ie  g ró fiten  Scheufilichkeiten in den deutschen Landen bese itig t w urden, hatten Tausende von 
Gestaltern jah re lang  zu tun

iłTs; x|
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Der Beschauer ist sich 
im ersten Augenblick 
nicht daruber im kla- 
ren, ob es eine alte 
oder eine neue Sied
lung ist, so selbst- 
verstandlich ist sie an 
einer alten Linden- 
g ruppean  einer Weg- 
kreuzung angelegt.

(Rentengutsiedlung
Kapkeim,Ostpreu(Jen)

Auch h ier nichts Erzwungenes, Unnaturliches (Rentengutsiedlung 
Borkow, Landarbeiterste llen und Bauernstellen)

Obera ll in Deutschland g ib t 
es Ansatze zu e iner kernigen 
starken Baugestaltung (Land
arbe ite rste llen  der Renten
gutsied lung M ittelhagen)
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Auf solcher Scholle wachst ein gesundes Geschlecht heran (Bauernstelle 
in Bochow)

Siedlung, Feld und W a ld  eine harmonische 
Einheit (Siedlung Korlin)

Ein einziges Haus kann eine 
Landschaft re izvo lle r gestalten 
oder aber vó llig  zerstóren. 
Die kleinste A u fgabe  ist wich
tig ; denn jedesStuck deutscher 
Erde ist gleich w ertvo ll (Schle- 
sische Heimstatte). Aufnahm e 
Stuhlmann, Breslau
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Auch h ie r ist durch d ie  
e ingefugten Hauser im 
V orderg rund  das schóne 
Landschaftsbild nicht zer- 
s tó rtw orden . Dasbeweist, 
daO a lle rorten  Ansatze zu 
e iner Gesundung, zu einer 
Neubeseelung vorhanden 
sind (W ohnsiedlung an 
den Ufern des N iko la ike r- 
sees in O stpreu flen . Im 
H in tergrund d ie  Stadt 
N iko la iken

Die Planung, d ie  a u f Jahrhunderte hinaus bestimmend w ird , ist f i i r  den Baugesta lter unserer Zeit um ein Y ielfaches w ich tiger ais ein Monu- 
m enta lgebaude oder ein Einzelhaus, das man notfa lls  in Jahrzehnten abbrechen kann. Jene A u fg a be n , d ie  d e r W o h lfah rt von Tausenden 
von Menschen d ienen, sind d ie  schónsten unserer Zeit (Yorstadtsied lung bei F riedland in O stpreuflen)
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