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Anlagentechnische MaBnahmen fur den Brandschutz 

von Burgen und Schldssern

Bei einer Feuerkatastrophe kann die 

Brandausbreitung mit einhergehen- 

der Brandgasbildung sehr schnell zu 

Personen- und Sachschaden fiihren. 

Daher werden in den Landesbauord- 

nungen der deutschen Bundeslander 

die generellen Brandschutzanforde- 

rungen an Gebaude verschiedener 

Konstruktions- oder Nutzungsart ge- 

regelt. Bauartunabhangig miissen die 

Brandausbreitung und insbesondere 

die Brandgasausbreitung in Flucht- 

wege, Treppenhauser fur die Perso

nen- oder Kulturgutsicherung und in 

an den Brandherd angrenzende Rau- 

me uber in den Landesbauordnungen 

vorgeschriebene Zeitraume verhin- 

dert werden.

Historische Gebaude stehen daher im 

Konflikt mit der derzeit giiltigen Nor

mung im Brandbereich. Das gilt auch 

fur Schlosser und Burgen, die im Ein- 

zelfall immer ein brandschutztechni- 

sches Unikatdarstellen. Erschwerend 

kommt hinzu, dass die jeweiligen 

Bauordnungen der Lander im Kern 

nur allgemeingiiltige Neubau-Brand- 

schutzkonzepte gleichsam von der 

Stange liefern und wenig zur gerech- 

ten Bewertung historischer Gebaude- 

anlagen beitragen. Interpretierbare 

Bereiche der vorliegenden und in der 

Bearbeitung befindlichen Normung - 

hier sind u. a. die neue Muster-Richt- 

linie fiir die Anwendung der Holzbau- 

weise, die derzeitige Erstellung der 

neuen Musterbauordnung (MBO) in 

Deutschland sowie die Neubearbei- 

tung der Brandschutzvorschriften 

2003 der Vereinigung Kantonaler 

Feuerversicherungen1 in der Schweiz 

zu nennen - lassen jedoch unter- 

schiedliche Lbsungswege zu, die, 

gepaart mit neuen Mbglichkeiten 

verschiedener anlagentechnischer 

MaBnahmen, neue geeignete Ansatze 

zur Konfliktbewaltigung zwischen 

Baudenkmal und Brandschutz erge- 

ben.

Generell sollte eine zeitgemaBe brand- 

schutztechnische Begutachtung einer 

denkmalpflegerisch zu behandelnden 

Anlage von einem exakt auf die vor- 

handenen Rahmenbedingungen und 

Schutzziele abgestimmten Brand- 

schutzkonzept zur Ermittlung des not- 

wendigen vorbeugenden und abweh- 

renden Brandschutzes ausgehen. Hin

zu kommt, dass vorbeugender und ab- 

wehrender Brandschutz im Kontext, 

ein fiir ihn besonders wich tiger Aspekt 

bei der Einschatzung des Gefahrenpo- 

tentials z. B. bei einer weit auBerhalb 

einer „Stadtmauer“ liegenden Burgan- 

lage, zu betrachten ist. Dafiir stellt die 

Erarbeitung eines Brandschutzkon- 

zeptes mit vorwiegend anlagentechni- 

schen MaBnahmen eine sinnvolle 

Grundlage fiir die gerechtfertigte Ein

schatzung des Bestandes und die For- 

mulierung der notwendigen Schutz

ziele dar.

Abb. 1. Ausgedehnte Schlossanlagen, hier Schloss Friedenstein, Gotha, beher- 

bergen ein grofies Brandgefahrdungspotential.
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Anders als haufig gehandhabt, muss 

aber nicht der Sprinkler-Vollschutz im 

Vordergrund stehen; es kbnnen der

zeit neue anlagentechnische Alterna- 

tiven aufgezeigt werden. Die dabei 

angebrachte Kritik an einer prinzipiel- 

len Sprinklerung - bei aller Sinnhaf- 

tigkeit einer moglichen konkreten An

wendung im Einzelfall - ist gerecht- 

fertigt, da es sich wiederum nur um ein 

Brandschutzkonzept „von der Stan

ge" handelt. Zwar geht es natiirlich 

auch beim Brandschutz eines Denk- 

mals erstrangig um den Personen- 

schutz, doch auch der Sachwert- 

schutz, z. B. fiir den Buch- oder Ge- 

maldebestand eines Schlosses, ist zu 

gewichten. Da bei statistischen Er- 

mittlungen der festgestellten Brand- 

schaden aufgezeigt wurde, dass diese 

oft nicht nur durch eine direkte Brand- 

beanspruchung, sondern besonders 

oft durch die Lbschwassereinwirkung 

hervorgerufen werden, steht folge- 

richtig die Suche nach geeigneten Al- 

ternativen fiir weitgehend wasserar- 

me anlagentechnische MaBnahmen 

zur Verhinderung der Brand- und 

Brandgasausbreitung an erster Stelle. 

Basis der Anwendung anlagentechni

scher MaBnahmen bei der denkmal- 

pflegerischen B ehandlung von bauli- 

chen Anlagen ist ein gebaudeorien- 

tiertes Brandschutzkonzept, in dem 

alle brtlichen Gegebenheiten und ge- 

planten oder vorhandenen Nutzungs- 

absichten vorbehaltlos aufzulisten 

sind. Weiterhin ist eine kritische Uber- 

priifung der Annahmen durch eine 

planmaBige und systematische Unter- 

suchung mit Erarbeitung einer Brand- 

gefahrdungsanalyse erforderlich, da 

das Brandschutzkonzept zum Errin- 

gen einer behbrdlichen Zustimmung 

Vertrauen zwischen den an der Pla- 

nung und Genehmigung Beteiligten 

schaffen soil und daher das gewissen- 

hafte Herangehen an das Erfassen der 

Brandgefahrdungen fiir den konkre

ten Einzellfall genau dokumentiert 

vorzulegen ist.

Mit einem derart prazise entwickelten 

Konzept kbnnen sowohl Befreiungen 

und Abweichungen von bauord- 

nungsrechtlichen Vorgaben als auch 

mitunter aufwandige Priifungen im 

Einzelfall - falls diese iiberhaupt
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durchgefiihrt werden konnen - ver- 

mieden und Zustimmungen dutch 

Verankerung des Brandschutzkon- 

Zeptes als erganzende Bauvorlage in 

der Baugenehmigung erzielt werden. 

Den zu investierenden Anstrengun- 

gen kommt eine verantwortungsvolle 

objektbezogene Bedeutung zu, weil 

dutch sie nachvollziehbar wird, dass 

die Brandgefahrdungen planmaBig 

Und nicht zufallig ermittelt werden2. 

In der Baudenkmalpflege sollte das 

brandschutztechnische Ziel nicht in 

der Umsetzung des Maximums an 

technischen Mbglichkeiten miinden, 

sondern nach Erstellung des Leitfa- 

dens anhand eines gebaudeorientier- 

ten Brandschutzkonzeptes das brand- 

schutztechnisch notwendige MaB er- 

geben und zur Umsetzung des sicher- 

heitstechnisch Unverzichtbaren fiih- 

ren.

Erschwerend fiir die brandschutztech

nische Bewertung historischer Ge- 

baudeanlagen wie Burgen und 

Schlosser ist die Vielfalt der Problem- 

bereiche. Fiir die Einsatzfahrzeuge 

der Feuerwehr sind erschwerte Zu- 

fahrtsbedingungen und zu geringe 

Durchfahrtshohen oder -breiten vor- 

zufinden. Eine Loschwasserbevorra- 

tung und -versorgung oder eine 

Druckerhdhung fiir eventuelle 

Sprinkleranlagen kann in der Regel 

nicht gewahrleistet werden. Zudem 

errnbglicht der sinnvolle Kulturgut- 

schutz - wie bereits angesprochen - 

oftmals keinen Sprinklereinsatz.

Weite Gebaudeausdehnungen mit 

fehlenden Brandabschnittsbildungen, 

Fluchttreppen aus brennbaren Mate

rial ien und Holzbalken-Deckenkon- 

struktionen erhohen das Gefahr- 

dungspotential erheblich, weil starke 

Verrauchungen auf Grund der vorhan- 

denen brennbaren Materialien erwar- 

tet werden miissen. Hinzu kommen 

eingeschrankteEinsatzmdglichkeiten 

freiwilliger Feuerwehren kleinerer 

Gemeinden und die damit fiir diese 

Verbundene ungiinstige zeitliche Er- 

reichbarkeit eines mbglichen Brand- 

herdes.

Fiir museale Nutzungen konnen die 

notwendigen Fluchtwege und Trep- 

penraume vielmals nicht ohne grbBere 

Substanzeingriffe  geschaffen werden. 

Die Rettungswege fiir behinderte Be- 

sucher und Bewohner sind erschwert, 

da Aufziige fiir Fluchtwege allgemein 

nicht zugelassen werden. Veraltete 

technische (zumeist Elektro-) Anla- 

gen runden immer wieder das vorzu- 

findende brandschutztechnisch deso

late Bild ab.

Diesem zwar verallgemeinerten, aber 

oft anzutreffenden Sachstand, der vie- 

len Brandschutzdienststellen, Planern 

und Bauherren gleichermaBen Kopf- 

zerbrechen bereitet, stehen jedoch 

haufig positive Gegebenheiten gegen- 

iiber. Ein vorhandener Schlossteich 

oder Wassergraben, der die Lbsch- 

wasserbevorratung sicherzustellen 

vermag, kbnnte revitalisiert werden. 

Die Ausnutzung einer geringeren Ver- 

fiigbarkeit von Lbschwasser ist dutch 

den Einsatz von ortsfesten Nieder- 

druck-Wassernebellbschanlagen denk- 

bar.

Eine Brandabschnittsbildung wird 

mittels transparenter, reversibler 

Raumabschliisse in Kopplung mit ef- 

fektiver Entrauchungstechnik zusam- 

men mit dem Einsatz von Brandmel- 

deanlagen mit integrierter Steuerung 

der Fluchtweg- sowie abschnittswei- 

sen Gebaudeentrauchung und Evaku- 

ierungssteuerung erreicht. Durchaus 

anzutreffende zimmermannsmaBige 

Uberdimensionierungen der tragen- 

den, wenn auch z. T. brennbaren Trag- 

konstruktionen, die dutch eine dreidi- 

mensionale Tragwerkseinschatzung 

ermittelt werden konnen3, haben Re

serves die bei einer Evakuierungsbe- 

rechnung herangezogen werden kbn- 

nen. Das betrifft ebenfalls die oft vor- 

handene massive Ausbildung der Au- 

Benwandkonstruktionen, die einen 

hbheren Feuerwiderstand aufweisen, 

als dies die betreffende Landesbau- 

ordnung erfordert. Zudem erschwert 

ein niedriger Offnungsanteil bei Fas- 

saden von Burgen einen Brandiiber- 

schlag.

Die Nutzung von Laubengangen oder 

anderen frei liegenden Gebaudeteilen 

als Fluchtwege, anstelle des substanz- 

schadigenden Einbaues neuer Trep- 

penhauser, bietet sich an. Beim Schutz 

von Depots, besonderen brennbaren 

Bauteilen oder fiir Feuerwehr- und 

Evakuierungsaufziige spiegeln neuar- 

tige Gaslbschsysteme den Stand der 

Technik wider. Zusatzlich verringert 

das Aufhangen von Brandschutzhau- 

ben in gefahrdeten Fluchtwegberei- 

chen mbgliche Risiken bei der Perso- 

nenevakuierung. Eine gemeinsame 

Erarbeitung eines Feuerwehreinsatz- 

plans fbrdert die Identifikation mit der 

Schutzaufgabe und vermittelt den 

Rettungskraften wichtiges Detailwis- 

sen fiir den Ernstfall. Zusatzliche or- 

ganisatorische MaBnahmen, wie die 

regelmaBige Schulung des Betriebs- 

personals fiir museale oder gastrono- 

mische Nutzungen iiber das richtige 

Verhalten beim Brandfall und die Per- 

sonenevakuierung, sind effektiver als 

unsinnige bautechnische MaBnah

men. Besonders dieser Aspekt wird in 

seiner mbglichen Wirkung oft unter- 

schatzt und kann im negativen Sinne 

sogar wahrend der Restaurierungsta- 

tigkeiten aufwandig vorgenommenen

Abb. 2. Schloss Friedenstein. Museale Nutzung ohne Brandabschnittsbildung 

und Brandmeldeanlage.
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vorbeugenden Brandschutz ad absur- 

dum fiihren.

Viel zu oft werden aber alternative 

Denkansatze, die es im bereits be- 

nannten Brandschutzkonzept aufzu- 

greifen, zu bewerten und in Form ei- 

nes Forderungskataloges zusammen- 

zufassen gilt, von den zustandigen 

Aufsichtsbehbrden ignoriert; statt- 

dessen wird die brandschutztechni- 

sche Ertiichtigung mittels „klassi- 

scher“ MaBnahmen wie Verkleidun- 

gen und substanzvernichtender Ein- 

griffe gemaB der entsprechenden 

Landesbauordnung gefordert.

Im Folgenden werden anlagentechni- 

sche Lbsungsalternativen im Hin- 

blick auf die Anwendung bei der 

brandschutztechnischen Ertiichti- 

gung historischer Gebaude naher be- 

leuchtet, die bei entsprechender An

wendung eine Kompensation der For- 

derungen der zutreffenden Brand- 

schutzverordnung ermbglichen kbn- 

nen.

Brandmeldeanlagen mit inte- 

grierten Steuerungsfunktionen

Brandmeldesysteme sind in vielen 

Gebauden besonderer Art, so auch bei 

historischen Gebauden mit Holzkon- 

struktionen oder mit besonderen Nut- 

zungen wie Museen, mittlerweile un- 

erlasslich und dienen der Brandfriih- 

erkennung. Sie werden in der Regel 

auf eine standig besetzte Leitstelle 

aufgeschaltet und gewahrleisten das 

schnelle Feststellen eines Brandher- 

des. Durch neuartige technische Ent- 

wicklungen iibernehmen Brandmel

deanlagen Aufgaben der Uberwa- 

chung von Gebauden oder Gebaude- 

teilen, des friihzeitigen Erkennens 

und Lokalisierens eines Brandherdes, 

der Alarmierung der Feuerwehr ein- 

schlieBlich anderer Rettungskrafte, 

uberdies solche der Steuerung ver- 

schiedener Entrauchungs- und Eva- 

kuierungssysteme. Zusatzlich sei die 

Funktion der Dokumentation von 

Brandverlaufen genannt.

Heute erbffnen Brandmeldeanlagen 

dank moderner Software-Angebote 

umfassende Moglichkeiten der kom- 

plexen Steuerung der Friiherkennung 

und der Koordinierung von anlagen- 

technischen MaBnahmen zur Brand- 

bekampfung und Brandgasableitung; 

auBerdem kbnnen Fehlalarme weit- 

aus sicherer, als es bei alteren Anla- 

gen mbglich war, ausgeschlossen 

werden. Ein modularer Aufbau von 

kombinierten Vernetzungen verschie- 

dener Schutzbereiche, hervorragend 

geeignet fiir die Uberwachung von 

ausgedehnten Gebaudeabschnitten, 

erlaubt per Einzeladressierungen die 

kurzfristige Auswertung aller Brand- 

melder. Separate Mikroprozessoren 

fiir jeden zugeordneten Gefahrenbe- 

reich sorgen auch im Stbrfall fiir eine 

hohe Betriebssicherheit.

Zur Auswahl fiir Brandmeldesysteme 

stehen Rauch-, Warme- und Flam- 

menmelder oder Melderkombinatio- 

nen, die, iiber ein Kommunikationssy- 

stem miteinander verbunden, neben 

einzelnen Raumen unter anderem 

kritische Bereiche wie Hohlraume 

von Holzbalkendecken, Dachraume, 

Dachstiihle, Tiirme und Turmhelme 

iiberwachen. Fiir neu geplante, inten

sive Nutzungen wie Gaststatten, Ver- 

sammlungsraume oder Wohnungen 

kbnnen Brandgefahrdungen durch 

Brandmelder erheblich reduziert wer

den. Eine elektroakustische Evakuie- 

rungslenkung, aktiviert iiber eine 

Brandmeldeanlage, sollte zukiinftig 

fiir Museen als Standard angesehen 

werden. Uber eine Brandmeldeanlage 

ist die Signalgebung fiir Antriebe zum 

Offnen historischer Fensterfliigel 

denkbar, die im Brandfall oft allein, d. 

h. ohne die Notwendigkeit eines zer- 

stbrenden Eingriffes an wertvoller 

Bausubstanz, die notwendige Entrau- 

chung der zugeordneten Fluchtwege 

bewerkstelligen kbnnten.

Es ist somit realisierbar, fiir ein histo- 

risches Bauwerk - zumal das notwen

dige Netz fiir Steuer- und Regelein- 

richtungen unter Putz und damit weit- 

gehend ohne Beeintrachtigung der 

Raumwirkung verlegt werden kann - 

eine brandschutztechnische Gebaude- 

automation zu entwickeln, in die ne

ben der normalen Raumiiberwachung 

weitere verschiedene Komponenten 

wie Rauchauslbseeinrichtungen, An- 

steuerungen fiir Entrauchungssyste- 

me, Melder fiir das Auslbsen von orts- 

festen Lbschanlagen und akustischen 

Evakuierungshilfen eingebunden wer

den kbnnen. Als Grundlage fiir die 

Erkennungs- und Steuerungsprozesse 

im Brandfall oder die Brandentste- 

hungsphase ermbglichen moderne 

Brandmeldeanlagen als Grundlage 

eines an das konkrete Bauwerk an- 

gepassten Lbschsteuersystems eine 

denkmalgerechte und sichere prakti- 

sche Behandlung selbst ausgedehntet 

baulicher Anlagen wie Burgen und 

Schlosser.

Als ganzheitliche Kommunikations- 

systeme fiir derartig komplexe Brand

meldeanlagen finden Bus-LbsungeU 

wie ein AS-Interface (Actuator Sensor 

Interface) oder ein Local Operating 

Network (LON) Verwendung, an die 

als offene Systeme ausgebildet - 

Komponenten unterschiedlicher Her- 

steller lassen sich zusammenfiihren 

zusatzl iche gebiiudeautomatisierende 

Prozesse wie Heizungsregelung, ta- 

geslichtabhangige Lichtsteuerung, 

Entliiftungen, Klimatisierungen fiir 

Museen, Archive und Sammlungen 

steuern kbnnen und auch nachtraglich 

installierbar sind.

Rauch- und Warmeabzug

Der durch einen Brand entstehende 

Rauch breitet sich sehr schnell im ge- 

samten Gebaude aus; er stellt durch 

eine mehrfache Wirkungsweise hin- 

sichtlich der direkten Gesundheitsge- 

fahrdung durch toxische Gase und der 

Sichtbehinderung, die gleichzeitig 

psychologische und physiologische 

Auswirkungen mit sich bringt, die 

grbBte Gefahrdung fiir Personen dar. 

Um eine Verminderung sowohl der 

durch Brandrauch verursachten Sicht

behinderung als auch der Gesund- 

heitsschaden durch toxische Gase zu 

erreichen, werden Rauch- und War- 

meabzugsanlagen (RWA) eingesetzt, 

die im Brandfall durch Rauch- und 

Warmeabzug vordergriindig dazu 

beitragen, Rettungs- und Feuerwehr- 

angriffswege rauchfrei zu halten, die 

Brandbekampfung durch Schaffung 

einer rauchfreien Schicht zu erleich- 

tern und die Brandbeanspruchung von 

Bauteilen zu vermindern. AuBerdem 

unterbinden RWA eine Vermischung 

brennbarer Dampfe mit der vorhande- 

nen Raumluft, die ein ziindfahiges 

Gemisch entstehen lassen und durch 

Flammen zur Entziindung gebracht 

werden kann („Flashover“). Auf diese 

Weise wird ein Vollbrand verzbgert4. 

RWA kbnnen mit eigenen Sensoren 

unterschiedlicher Erkennungsweise, 

optischen Rauchmeldern mittels 

Lichtschranken oder mit einer Auf- 

schaltung auf eine Brandmeldeanlage 

betrieben werden. Zur Warme- und 

Rauchabfiihrung wird entweder die 

entstehende lhermische Druckdiffe- 

renz zwischen innen und auBen oder
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ein mechanisches Liiftungssystem fur 

fehlenden Druckverlust genutzt.

^ei gleichzeitigem Betrieb mit 

Sprinkler- oder Wassernebelloschan- 

tagen kann die Wirksamkeit einer 

RWA verandert und sogar beeintrach- 

tigt werden; es ist daher die Gewahr- 

leistung der gemeinsamen Funktions- 

■Ihigkeit nachzuweisen. Sind durch 

den Einsatz von ortsfesten Wasser- 

Ibschanlagen kritische Temperatur- 

veranderungen fur die Abzugswir- 

kung von RWA zu erwarten, kann der 

Einsatz von Sicherheits- und Uber- 

druckliiftungsanlagen in Erwagung 

gezogen werden.

Sicherheits- und Uberdruckluf- 

tungsanlagen (SULA®)

SULA®-Sicherheits- und Uber- 

druck-Liiftungsanlagen dienen zur 

Schnellstmoglichen Entrauchung 

von Flucht- und Rettungswegen so- 

Wie von Sicherheitstreppenhausern; 

es wird auf diese Weise sichergestellt, 

dass im Brandfall die Flucht- und 

Rettungswege rauchfrei bleiben und 

eine schnelle Evakuierung von Per- 

sonen und der Ldschangriff der Ret- 

tungskrafte moglich sind.

Eine SULA® arbeitet vollautoma- 

tisch; sie wird uber eigene Rauchmel- 

der, externe Brandmeldeanlagen oder 

aianuell iiber einen Feuertaster akti- 

viert. Eine flachendeckende Brand- 

'iieldeanlage ist als Voraussetzung 

nicht notwendig. Zur Entrauchung 

des Fluchtweges bffnet sich eine 

Klappe; iiber einen Ventilator oder 

ntehrere Ventilatoren -je nach Gebau- 

dekonfiguration und Treppenhaushd- 

he - wird rauchfreie Luft gefbrdert 

Und eingedrungenes Rauchgas aus 

den betreffenden Gebaudeteilen her- 

ausgespiilt, danach das weitere Ein

dringen von Rauchgasen durch gere- 

gelten Uberdruck zwischen 15 und 50 

Pascal verhindert. Im Gegensatz zu 

herkdmmlichen Rauch- und Warme- 

abzugsanlagen werden bei der 

SULA® die Rauch- und Brandgase 

nicht iiber die Flucht- und Rettungs- 

Wege transportiert5.

Einsatzmbglichkeiten ergeben sich 

fiir derartige Anlagen bei musealen 

Einrichtungen fiir eine bessere Nut- 

zung der Evakuierungsreserven, fiir 

Nutzungsabschnitte ohne Vorraum 

unmittelbar an einem innenliegendem 

Treppenraum, z. B. bei Tiirmen oder 

Wenn ein zweiter Rettungsweg nicht 

zur Verfiigung steht bzw. nicht ge- 

schaffen werden kann. Ein histori- 

sches Treppenhaus kann somit im Zu- 

sammenhang mit anderen Eigen- 

schaften durchaus zu einem Sicher- 

heitstreppenraum ertiichtigt werden, 

ohne diesen mit neuen, mit dem Denk- 

malstatus unvertraglichen Offnungen 

versehen zu miissen. Der erste Ret

tungsweg ist dann mit einer SULA® 

im Brandfall rauchfrei; zudem kann 

eine sofortige automatische Alarmie- 

rung gewahrleistet werden, die den 

Rettungskraften einen wichtigen zeit- 

lichen Vorteil verschafft. AuBerdem 

kann der nachtragliche Einbau von 

denkmalpflegerisch nicht vertragli- 

chen Vorraumen oder Fluren vermie- 

den werden. Bei der Umnutzung eines 

Bergfrieds bleiben so individuelle 

Gestaltungsmbglichkeiten trotz eines 

oft nur vorhandenen innenliegenden 

Treppenraums erhalten.

Aufwandige bauliche MaBnahmen 

kbnnen entfallen. Eine Brandscha- 

denverminderung durch schnellere 

Loschangriffe kann erzielt werden.

Niederdruck- Wassernebel

ldschanlagen

Ortsfeste Wassernebelldschanlagen 

sind Spriihwasser-Feuerlbschanla- 

gen, die im Dauer- oder Intervallbe- 

trieb Wasser in fein verteilter Form 

verspriihen. Darin unterscheiden sie 

sich von Sprinkleranlagen, deren 

Lbscheffekt hauptsachlich auf der 

Kiihlung brennender Oberflachen 

durch grbBere Wassertropfen beruht. 

Wassernebelldschanlagen weisen 

hingegen Lbscheffekte wie die Kiihl- 

wirkung durch Wasserverdampfung 

in der Flammen- und Brandgaszone, 

die Sauerstoffverdrangung am Brand

herd, die Unterbindung von chemi- 

schen Flammenreaktionen sowie die 

Verhinderung der Strahlungswarme- 

iibertragung von brennenden auf noch 

nicht brennende Bauteileauf6.

Durch den Einsatz einer neuartigen 

Niederdruck-Wassernebellbschanla- 

ge (N-WLA) wird eine deutliche Re- 

duzierung der Brandgasentwicklung 

erzielt. Zugleich kbnnen grbBere Sau- 

erstoffreserven fiir eine Personeneva- 

kuierung, z. B. bei der Hotelnutzung 

eines Schlosses, gewonnen werden. 

Eine sehr geringe notwendige Wasser- 

menge beim Betrieb einer N-WLA 

verringert Sach- und Lbschwasser- 

schaden durch die Verhinderung eines 

Vollbrandes; Feueriiberschlage in dar- 

iiber liegende Geschosse iiber Fen

ster- und Tiirbffnungen kbnnen unter- 

bunden werden. Durch das ziigige Er- 

reichen von niedrigen Temperaturen 

nach Brandausbruch wird eine Mini- 

mierung von Schaden an Holz-Glas- 

konstruktionen und Einrichtungsge- 

genstanden erreicht und die Brand- 

ausbreitung in Hohlraumen von De

cken stark gedampft. Steuerbarer In- 

tervallbetrieb von N-WLA erreicht 

zudem eine weitere Reduzierung der 

Lbschwasserschaden7.

Einsatzgebiete ergeben sich auf Grund 

dieser Eigenschaften iiberall dort, wo 

Tragwerke und deren Holzbauteile 

sichtbar bleiben oder die Gestaltung 

ganzer Flachen mit Holz gegeben ist 

und keine weiteren BrandschutzmaB- 

nahmen getroffen werden kbnnen. 

Eine besondere Eignung ergibt sich 

somit fiir die denkmalpflegerische Be- 

handlung von Holzbauten und -trag- 

werken in ungeschiitzter Position. Feu- 

erhemmende Bekleidungen brauchen 

in diesem Fall nicht erwogen und mon- 

tiert zu werden. Durch die Nieder- 

druckausfiihrung der Lbschanlage ist 

der kostengiinstige Anschluss an eine 

Hauswasserleitung denkbar; eine 

Lbschwasserbevorratung fiir eine 

Sprinkleranlage ist damit nicht not

wendig. Im Gegensatz zu herkbmmli- 

chen Mittel- und Hochdruck-Wasser- 

nebellbschanlagen ergeben sich auBer- 

dem keine besonderen Anforderungen 

in Hinsicht auf die Wasseraufbereitung 

und die Anlagentechnik; Hochdruck- 

pumpen sind nicht erforderlich.

Feuerldschsysteme mit Losch- 

gasen

„INERGEN® Ldschanlagen“

Das INERGEN®-Lbschmittel be- 

steht aus dem Edelgas Argon, aus 

Stickstoff und einem minimalen, fiir 

den menschlichen Organismus unge- 

fahrlichen Anted von Kohlendioxid. 

Mit dem Lbschsystem wird der Schutz 

von Sachwerten mit der Unbedenk- 

lichkeit fiir Personen verbunden; die

se ergibt sich aus der atmungsstimu- 

lierenden Wirkung des Lbschmittels 

und bewahrt sowohl verletzte als auch 

bewusstlose Personen vor Sauerstoff- 

mangel. Nach dem Lbschen gehen die 

Bestandteile des Lbschgases unveran- 

dert in die Atmosphare iiber, ohne die 

Umwelt zu belasten.
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Abb. 3. Schloss Friedenstein. Sinnvol- 

le Brandabschnittsbildung wird durch 

Ojfhungen ohne Brandmeldung und 

angesteuerte Schliejlmechanismen 

der betreffenden Tiiren (siehe Abb. 4) 

nutzlos.

Abb. 4. Schloss Friedenstein. Histori- 

sche Tiirbffnimg in Brandwand (siehe 

Abb. 3).

Automatische Brandmelder, die einen 

Brand registriert haben, Ibsen akusti- 

sche und optische Wamsignale aus. 

Nach Ablauf der Vorwarnzeit werden 

Schnellbffnungsventile aktiviert. Bei
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Abb. 5. Schloss Friedenstein. Histori- 

sches Treppenhaus als Fluchtweg ei- 

gentlich kein Problem, jedoch ohne 

jede mechanische Entrauchung im 

Brandfall eine hochgradige Gefahr- 

dung von Besuchern und Personal.

Abb. 6. Schloss Friedenstein. Bei 

weitlaufigen Museumsbereichen soil- 

ten zumindest die Treppenraumab- 

schlusstiiren rauchdicht ausgebildet 

und an eine Brandmeldeanlage ange- 

schlossen werden.

Mehrbereichsanlagen gewahrleistet 

elektro-pneumatische Steuerlogistik 

das zuverlassige Zuordnen von 

Loschmittelmenge und Ldschbereich. 

Die Temperatursenkung durch den 

Lbschmitteleinsatz befindet sich im 

unkritischen Bereich; eine Konden- ( 

satbildung bleibt daher bei umfassen- t 

dem Sach- und Kulturgutschutz aus8- 

Eine besondere Eignung fur den Kul

turgutschutz in musealen Einrichtun- ' 

gen, in Schlossern oder von Depots in 

historischen Gebauden erlangen die 

Lbschanlagen durch lange Haltezei- 

ten der loschfahigen Konzentrationen 

auf Grund einer geringeren Wichte 

von INERGEN® gegeniiber Luft, 

wodurch Glutbrande zuverlassig ver- 

mieden werden. Eine Raumvernebe- 

lung wird beim Austritt verhindert, die 

Sicht auf Rettungswege bleibt unbe- 

eintrachtigt.

A rgon-Lbschsystem

Beim Schutz von technischen Anla- 

gen ist zunehmend eine Abkehr von 

ganzflachigen Raumloschanlagen hin 

zu einzelnen Objektlbschanlagen zu 

verzeichnen, mit denen neben Kos- 

tenkompensationen noch umweltver- 

traglichere Losungen erzielbar sind- 

Rohmetze werden nicht notwendig; 

es wird lediglich am Ort der grbBten 

Gefahrdung gelbscht.

Beim Argon-Lbschsystem iiber- 

nimmt das Edelgas Argon die Lbsch- 

funktion, wobei nur geringe Mengen 

Argon freigesetzt werden. Vorzugs- 

weise geeignet fur den punktuellen 

Einsatz bei Schaltschranken stellt 

es eine sinnvolle Erganzung des 

Schutzes wesentlicher elektroni scher 

Systemkomponenten anlagentechni- 

scher BrandschutzmaBnahmen dar, 

deren Betriebsstbrung im Brandfall 

verheerende Folgen fur den Perso- 

nen-Kulturgutschutz  nach sich ziehen 

wiirde. Die Auslbsung des Lbsch- 

systems erfolgt iiber eigene Senso- 

ren oder iiber die Aufschaltung auf 

eine Brandmeldeanlage. Bei der Flu- 

tung im Brandfall, z. B. eines Schalt- 

schrankes, kommt es lediglich zu ei- 

nem Temperaturabfall von ungefahr 

4 bis 7 °C, der keine Funktionsstb- 

rung oder eine Kondenswasserbil- 

dung hervorruft9.

Beispielsweise kbnnen notwendige 

Betriebs- und Steueraggregate von 

Aufziigen zu einer Aussichtsplattform 

eines Bergfriedes mit diesem Lbsch- 

system ausgeriistet und auf diesem 

Weg der Feuerwehr ein auch als 

Fluchtweg fiir behinderte Besucher 

geeigneter Feuerwehraufzug zur Ver- 

fiigung gestellt werden. Die Ausfiihr-
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Berichte

barkeit einer derartiger Losung wurde 

durch den Verfasser bei der Sanierung 

des ehemaligen Universitatshochhau- 

Ses in Jena (Gebaudehohe ca. 135 m) 

Nachgewiesen, dessen innerer Er- 

SchlieBungsgleitkem in seiner Massi- 

vitat durchaus einem Bergfried ah- 

nelt10.

^usammenfassung

^nlagentechnische MaBnahmen 

beim Brandschutz denkmalpflege-

Anmerkungen

Abbildungsnachweis: Alle Fotos 

stammen vom Verfasser.
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Rhodos - Festung und Burgen 

auf der Insel

Die Altstadt von Rhodos mit ihrer 

Befestigung zahlt zu den am besten 

erhaltenen al ten Stadten Europas. Die 

Stadtbefestigung ist fur den Fes- 

tungsforscher von besonderem Inte- 

resse, lasst sich an ihr doch die Ent- 

wicklung der friihen Festungsarchi- 

tektur eindrucksvoll nachvollziehen. 

Die auftretenden Elemente des Fes- 

tungsbaues wie flankierende Capon- 

nieren, Vermeidung toter Winkel, 

Bastionen, Kasematten etc. sind gut 

datierbar. Von herausragender Be- 

deutung ist die Tatsache, dass in Rho

des - offenbar unter dem Einfluss 

italienischer Festungsbaumeister - 

vor 1522 die Abkehr von den bisheri- 

gen runden Rondellen hin zu den po- 

lygonalen Bastionen (eindrucksvoll 

z. B. die St.-Georgs-Bastion von 

1521) beobachtet werden kann. Seit 

den 1520er Jahren verbreitete sich 

risch zu behandelnder Bauwerke, be- 

sonders Burg- und Schlossanlagen, 

konnen durch friihzeitige Brandbe- 

kampfung und die Begrenzung der 

Brandausbreitung einen Vollbrand 

verhindern und den Personen- wie den 

Kulturgiiterschutz bedeutend verbes- 

sern. Die Brandfolgekosten werden 

entweder gesenkt oder entstehen erst 

gar nicht; die Anwendung denkmal- 

pflegerisch unangebrachter und oft- 

mals technisch unwirksamer Verklei-

dungen von Wiinden und Decken 

kann vermieden, ein Belassen ent- 

sprechender Holzbauteile im histori- 

schen Gefiige erreicht und der bisher 

notwendige Ldschwasserbedarf im 

Brandfall erheblich reduziert werden. 

Eine brandschutztechnisch hbhere Si- 

cherheit mit durchdachten anlagen- 

technischen MaBnahmen entspricht 

einem geeigneteren, weil behutsame- 

ren Umgang mit historischer Bausub- 

stanz.

WTA-Referat 8, Fachwerk, AEDIFICA- 

TIO Verlag, Freiburg, 2001, S. 124-128.

4 J. Kunkelmann, Entwicklung und Erpro- 

bung neuartiger Loschanlagen fiir den 

mehrgeschossigen Holzbau zur Brandbe- 

kampfung und Fluchtwegsicherung, Teil 

1, Forschungsstelle fiir Brandschutztech- 

nik an der Universitat Karlsruhe (TH), 

2001, S. 17-20.

5 PAFAMAX® Brandschutztechnik 

GmbH: Rauchfreie Fluchtwege retten Le- 

ben, SULA® Sicherheits-Uberdruck- 

Liiftungsanlage, Kassel, 2001.

6 R. John/J. Kunkelmann, Neuartige Lbsch- 

anlagen fiir den mehrgeschossigen Holz

bau, Projektinformation der Forschungs

stelle fiir Brandschutztechnik an der Uni

versitat Karlsruhe (TH), Faltblatt, 2001.

7 J. Kunkelmann, a. a. O., S. 43-44.

8 TOTAL WATHER GmbH Feuerschutz 

und Sicherheit: INERGEN® - Lbschanla- 

gen, Kbln, 1999, S. 3-7.

9 E. Arnhold, Brandschutzkonzept Stadt- 

turm Jena, Weimar, 1999-2001, Anlage 6.

10 G. Geburtig, Projektunterlagen Umbau 

und Sanierung des ehemaligen Universi- 

tatshochhauses Jena, Planungsbiiro Ge

burtig, Weimar, 1999-2001.

diese Befestigungsweise von Italien 

aus uber ganz Europa und pragte den 

Festungsbau der folgenden vier Jahr- 

hunderte.

Nach dem Verlust seiner Stiitzpunkte 

im Heiligen Land eroberte der Johan- 

niterorden Insel und Stadt Rhodos bis 

1309. Hier und auf den umliegenden 

Inseln schuf er sich ein eigenes Terri- 

torium, von dem aus er den Kampf 

gegen die Moslems, speziell die Tur- 

ken fiihrte. Vor allem die Stadt Rhodos 

mit ihrem strategisch wichtigen Hafen 

bauten die Johanniter seit dem 15. 

Jahrhundert zu einer hochmodernen, 

fiir den Geschiitzkampf tauglichen 

GroBfestung aus. Nach mehreren An- 

griffen und einer vergeblichen Bela- 

gerung 1480 gelang es den Ttirken 

1522, in einer zweiten Belagerung 

nach fiir sie auBerst verlustreichen 

Kampfen, den Orden zu besiegen und 

zum Abzug zu zwingen. Uber Kreta 

und Italien kamen die Johanniter 1530 

nach Malta, wo sie sich 1565 gegen 

eine erneute Belagerung durch die 

Tiirken halten konnten und bis 1797 

auf der Insel blieben.

Nachdem die UNESCO 1988 die Alt

stadt von Rhodos samt ihrer Befesti- 

gung zum Weltkulturerbe der 

Menschheit erklart hat, ist die seit den 

spaten 1990er Jahren laufende Sanie- 

rung/Restaurierung der historischen 

Bauwerke der Altstadt und der Stadt- 

befestigung weit fortgeschritten. Die 

MaBnahmen werden groBziigig mit 

Fordermitteln der Europaischen Uni

on unterstiitzt.

Mit groBem Aufwand hat man den bis 

dahin in weiten Teilen schwer begeh- 

baren Stadtgraben vom teils meterho- 

hen Schutt befreit und der Allgemein- 

heit zuganglich gemacht. Durch die 

Freilegung der MauerfiiBe sind an vie- 

len Stellen, besonders an Geschiitz- 

scharten und am Ende von flankieren- 

den Schussbahnen, bisher so nicht
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