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Between strategic bombing and reconstruction during the Wirtschaftswunder (economic miracle) 
lies the fault line of the Trümmerjahre (years of rubble). Despite recent research, this period is still 
shrouded in multiple myths. It has been several years since the legend of “Zero Hour” for the plan-
ning of reconstruction was laid to rest, yet the earliest stages of planning – and above all the cata-
loguing of destruction that was the basis for this planning – largely remain unresearched. Whether 
and how the increasing scale of devastation determined the planning of reconstruction and pre-
cisely how a building was defined as “destroyed” or “reconstructable” are questions that so far 
have only proved possible to answer for individual buildings, but not for large, contiguous urban ar-
eas. Consequently, it has not yet been possible to research relationships between the damage to 
the architectural substance of German cities and reconstruction planning more generally.

As sources of information, maps of war damage and other thematic maps produced in connection 
with destruction and reconstruction planning allow us to draw many conclusions about the rap-
idly changing situation in cities during and after the Second World War. In the Atlas of German War 
Damage Maps, the maps are examined particularly in terms of their functions in processes around 
the transmission of cultural heritage and the creation of tradition during reconstruction planning. 
The many decisions and considerations regarding the preservation or abandonment of built heri-
tage together make up what we understand by the term heritage making.

Between 2018 and 2022, the University of Bamberg research project “Recording War Damage in 
World War Two Europe” examined the process of recording war damage from the perspective of 
Heritage Conservation Studies. During this project, the initial phase of reconstruction planning 
was identified as an important and neglected aspect of heritage conservation and the history of 
reconstruction, particularly in view of the fact that evaluating the possibility of reconstructing also 
involved making judgements about the desirability of reconstructing and hence a (re-)assessment 
of the urban heritage of each city.

Comparative research undertaken in six city archives uncovered an unexpectedly large number of 
thematic maps of war damage and reconstruction planning that had been created by public admin-
istrations during the war and in preparation for reconstruction. These thematic city maps provide in-
sights into what information about the destruction and overall state of each damaged city appeared 
relevant to the actors at the time as a means of organising emergency management and preparing 
for reconstruction. They not only provide statistical data, such as the percentages of buildings de-
stroyed, but also locate this information at various levels of detail in the layout of the city.

The Atlas of German War Damage Maps contains selected thematic maps of Essen, Freiburg, 
Hamburg, Hannover, Leipzig and Nuremberg. It serves two purposes: The variety of source materi-
als in the Atlas and the information contained in the accompanying text should make it easier in the 
future to understand the contents, function and historical significance of thematic maps from the 
war and post-war period. Furthermore, with the assistance of the research results presented here, 
maps that aided planners in dealing with damage, and were in fact a prerequisite for this, can in the 
future serve not only as sources for the evaluation of the situation in the war and post-war period, 
but also for the analysis of planning processes.

This must be qualified by noting that the heterogeneous map and plan materials from the period 
between 1945 and 1957 allow us to draw only limited statistical conclusions. In the phase of the 
worst destruction, the maps rarely followed a standardised procedure for collecting and repre-
senting war damage. Furthermore, the heterogeneous maps that result from this were created to 
fulfil sometimes quite different goals: The primary data gathered was often repurposed and simpli-
fied for mapmaking, or only aspects of it were represented. It is therefore necessary to interpret all 
cartographic materials individually in the historical context of their production. The Atlas provides 
an important foundation and points of reference for this.

The individual chapters of the publication discuss and document the following research findings:
 □ Maps of war damage were not produced according to a predefined format or historical stan-

dard. Damage maps and other thematic maps, such as maps of historic monuments, reflect 
the cartographic traditions of a variety of expert cultures, many of which had been developed 
before the Second World War.

 □ Recording war damage can be considered as a process that was undertaken at different 
speeds and in different forms from city to city. Nevertheless, specific phases of this process 
can be identified in each case.

 □ In many cases, mapmaking had a direct or indirect effect on reconstruction. In general, record-
ing war damage and reconstruction are entangled processes.

 □ Thematic city maps not only represent what was damaged or destroyed. Maps also indicate 
what was preserved or considered worthy of preservation. Maps of historic monuments are 
particularly significant in this regard.

Introduction
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 □ The creation of maps of historic monuments and the development of heritage strategies for 
cities during reconstruction can be considered as heritage making. One article provides a the-
oretical justification for this claim. Another chapter outlines the heritage-making process 
within the scope of reconstruction planning with reference to the concrete example of the city 
of Nuremberg.

The map catalogue is organised alphabetically for the six selected cities, and the maps are pre-
sented in three stages: first, maps based on primary data; then maps that repurposed selected 
data to create new thematic maps; and finally, those maps that were explicitly drawn up or adapted 
in connection with city planning. The current catalogue can present only a fraction of the maps that 
were identified during archival research. The selection was made based on several criteria: In the 
first instance, maps were chosen based on the reliability of the information on war damage they 
contain. The relevant criteria here were whether the maps were created soon after the war/the 
damage, whether the data was represented in sufficient detail, and whether a given map was cre-
ated by an official agency (Schadensmelder). In addition, the maps were selected to reflect a wide 
variety of designs and themes and to show the historical development of thematic maps of war 
damage and reconstruction. Information panels provide details of both the base maps and the var-
ious layers and items of data, which were sometimes recorded at quite different times. Each map is 
reproduced in full and with at least one detail view. These are all reproduced on the same scale as 
the original, making it easier to compare the maps in terms of means of representation, informa-
tional value and technical execution.

The research findings of the project, which are presented in several articles before the catalogue, 
enable better understanding of the qualitative significance and the quantitative assertions of the 
maps. The Atlas of German War Damage Maps establishes a foundation for the use of thematic 
maps of war damage and reconstruction planning in critical historical research, which is a growing 
aspect of local urban studies. By comparing different cities in Germany, a wide variety and spec-
trum of cartographic strategies and map functions are revealed. This enhances the accessibility of 
maps for research into urban development, urban history and the history of heritage conservation. 
As a comparison of maps of historical monuments in Germany and Austria shows, there were not 
only specific local approaches and cartographic standards, but also national ones. This opens up a 
broad field for in-depth international research.

Für jede Stadt in Deutschland, die im  Zweiten 
Weltkrieg in erheblichem Maße beschädigt 
wurde, wurden Kriegsschadenskarten gezeich-
net. Ohne diese topographischen Übersichten 
zu den veränderten Situationen in diesen Städ-
ten wäre weder die Steuerung der Aufräum-
arbeiten noch die Planung des Wiederaufbaus 
möglich gewesen. Im Abgleich von Kriegsscha-
denskarten und heutigem Zustand wird nach-
vollziehbar, welche Stadtbereiche den Krieg 
unbeschädigt überdauerten und welche nach 
dem Ende der Kampfhandlungen verändert 
oder neu bebaut wurden. Zum Quellenkomplex 
der Kriegsschadenskarten werden in dieser 
 Publikation auch andere thematische Stadt-
karten gezählt, die aus Anlass der Kriegsbe-
schädigung oder Wiederaufbauplanung ent-
standen. Dieser Quellenkomplex, zu dem nicht 
zuletzt auch spezielle Denkmalkarten gehören, 
ist Thema dieser Publikation. Historische the-
matische Stadtkarten zu Kriegszerstörung und 
Wiederaufbauplanung wurden bisher nicht ein-
gehend betrachtet oder gewürdigt. 

WARUM ERFORSCHEN WIR  
KRIEGSSCHADENSKARTEN?

Ob und wie genau die zunehmenden Beschä-
digungen die Wiederaufbauplanungen lenkten 
und wie bestimmt wurde, ob ein Haus als „zer-
stört“ oder noch als „wiederaufbaufähig“ galt, 
konnte bisher nur für einzelne Gebäude ge-
klärt werden, nicht jedoch für größere, zusam-
menhängende Stadtbereiche. Daher konnten 
Wechselwirkungen zwischen den Beschädigun-
gen einer Stadt und ihrer Wiederaufbauplanung 
noch nicht genauer erforscht werden. Kriegs-
schadenskarten bieten hier einen vielverspre-
chenden Forschungszugang.

Kriegsschadenskarten sind thematische Stadt-
karten, in denen bauliche Schäden in variieren-
den Darstellungsweisen und teils in Kombina-
tion mit anderen Kartenthemen, wie z. B. der 
Gebäudenutzung, der (kunst-)historischen Be-
deutung oder der Planungsperspektive für den 
Wiederaufbau, abgebildet werden. Diese Kar-
ten geben häufig jene Informationen zu Zer-
störungen und zum Zustand der beschädigten 
Stadt wieder, die den Akteur:innen der damali-
gen Zeit relevant erschienen, um den Katastro-
phenschutz zu organisieren und den Wiederauf-
bau vorzubereiten. Themenkarten liefern nicht 
nur statistische Daten, etwa in Prozentangaben 
für Zerstörungsgrade, sondern verorten diese 

Informationen auch im Stadtgrundriss. Im Ab-
gleich zwischen Themenkarten und Stadtpla-
nungsentwürfen können die Prozesse zur Aus-
wahl von Gebäuden oder zur Übernahme von 
städtebaulichen Strukturen erforscht werden, 
die zentral für den Wiederaufbau waren. 

Mit Themenkarten wurden entscheidende Vor-
annahmen für den Wiederaufbau getroffen und 
Vorarbeiten geleistet. Die Kategorisierung von 
Ruinen im Hinblick auf ihre Aufbaufähigkeit, Si-
cherung oder Bewahrung, ihre Wiederinstand-
setzung oder ihren Abbruch sowie die Vermitt-
lung von Aufbaukonzepten – all diese Prozesse 
waren Teil eines Heritage Making, also spe-
zifischer Tradierungsstrategien, die die Wie-
deraufbauplanungen und -vorgänge steuerten 
und sie nach Beginn der Wiederaufbauarbeiten 
auch fortlaufend begleiteten. Teilweise entstan-
den städtebauliche Entwürfe zum Wiederauf-
bau auf der Grundlage von Kriegsschadenskar-
ten. Zwischen der Form der Karte und deren 
Darstellungszielen sowie den darauf basieren-
den Planungen bestehen Wechselwirkungen, 
die sich ohne genauere Untersuchung kaum 
korrekt beschreiben oder bewerten lassen. Zu-
dem könnten Schadenskarten auch entschei-
dend für die Durchsetzung von Aufbauideen 
gewesen sein, wie ihre Präsentation in Aufbau-
ausstellungen oder ihre Darstellung in Aufbau-
broschüren vermuten lässt. 
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Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung 
der Archivbestände werden historische the-
matische Stadtkarten zunehmend für die For-
schung erschlossen. Abgleiche zwischen his-
torischen Themenkarten und früheren oder 
aktuellen Zuständen der Stadt dürften dank 
Georeferenzierung dieser Dokumente in Zu-
kunft leicht möglich werden. Einschränkend 
muss festgestellt werden, dass das hetero-
gene Karten- und Planmaterial aus dem Zeit-
raum zwischen 1942 und 1957 nur bedingt 
Rückschlüsse auf statistische Daten zulässt. In 
der Phase der massivsten Beschädigung folg-
ten die Karten nur in seltenen Fällen einheit-
lichen Richtlinien für die Erfassung und Dar-
stellung von Kriegsschäden. Die dadurch sehr 
heterogenen Karten verfolgten zudem jeweils 
ganz unterschiedliche Ziele: Die primär erhobe-
nen Daten wurden teils vereinfachend für Kar-
ten zweitverwendet oder es wurden davon nur 
ausgewählte Inhalte dargestellt. Alle Karten-
dokumente müssen daher einzeln in ihrem his-
torischen Quellenkontext interpretiert werden. 
Dazu liefert der Atlas wesentliche Grundlagen 
und Anhaltspunkte. 

ZIELE DER PUBLIKATION

Der Atlas Kriegsschadenskarten Deutsch-
land ist eine Edition ausgewählter Themenkar-
ten zu den Städten Essen, Freiburg,  Hamburg, 
Hannover, Leipzig und Nürnberg. Er bietet eine 
historisch-kritische Erschließung dieser Kar-
ten, indem die verschiedenen historischen Vor-
gänge der Kriegsschadensaufnahme beschrie-
ben werden. Im Textteil legt der Atlas zudem 
mehrere Zugänge zur Systematisierung und 
Auswertung dieser Dokumente, und zwar von 
Seiten der historischen Grundlagenwissen-
schaften, der Kartentheorie und aus der Pers-
pektive der Denkmalpflege bzw. der Heritage 
Studies. 

FORSCHUNGSSTAND

Kriegsschadenskarten werden in deutschspra-
chigen Publikationen seit den 1980er-Jahren im 
Zusammenhang mit Wiederaufbauforschung 
und Fragen der Zerstörungsstatistik angespro-
chen.1 Seitdem erschienen Kriegsschadens-
karten, insbesondere aus dem Nachlass des 

1 Werner Durth/Niels Gutschow: Träume 
in Trümmern. Planungen zum Wieder
aufbau zerstörter Städte im Westen 
Deutschlands 1940–1950, Braunschweig: 
Vieweg, 1988; Hartwig Beseler/Niels 
Gutschow: Kriegsschicksale deutscher 
Architektur. Verluste, Schäden, Wieder-
aufbau. Eine Dokumentation für das 
Gebiet der Bundes republik Deutschland, 
Neumünster: Wachholtz, 1988.

Stadtplaners Konstanty Gutschow, vermehrt in 
Publikationen zur Geschichte der Wiederauf-
bauplanung.2 Eine umfassende Einzelstudie zu 
graphischen Darstellungen im Rahmen der Auf-
bauplanung für Manchester,3 die insbesondere 
auch thematische Karten würdigte, blieb bis-
lang ein singuläres Beispiel zu Forschungen im 
Themenbereich dieses Buchs. Die Kriegsscha-
denskarten, die das amerikanische Militär für 
Städte in Japan erstellte, wurden ausführlich 
untersucht, allerdings im Hinblick auf ihre Aus-
sage zu den Zerstörungsvorgängen und nicht 
im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau.4 
Ein erster internationaler Vergleich zur Funktion
der Kriegsschadenskarten zu Warschau und 
München stellte erste Ergebnisse vor und warf 
Forschungsfragen auf, die mithilfe von Scha-
denskarten bearbeitet werden können.5 Einen 
internationalen Ansatz wählt z. B. eine Studie 
zum Wiederaufbau in Mainz, die auch die Per-
spektive der französischen Besatzung ein-
nimmt, jedoch Themenkartierung nicht explizit 
anspricht.6 

2 Siehe u. a. Jörn Düwel/Niels Gutschow: 
A Blessing in Disguise: War and Town 
Planning in Europe 1940–1945, Berlin: 
DOM Publishers, 2013; Marita Gleiss 
(Hrsg.): 1945. Krieg – Zerstörung – Auf-
bau. Architektur und Stadtplanung 1940–
1960,  Berlin: Henschel, 1995.

3 Chris Perkins/Martin Dodge: „Map-
ping the Imagined Future: The Roles of 
Visual Representation in the 1945 City 
of Manchester Plan“, in: Bulletin of the 
John Rylands Library, 89. Jg, H. 1, 2012, 
S. 247–276.

4 Cary Karacas/David Fedman: „Blackened 
Cities, Blackened Maps“, in: Kären Wigen/
Sugimoto Fumiko/Cary Karacas (Hrsg.): 
Cartographic Japan: History in Maps, 
Chicago/London: University of Chicago 
Press, 2016, S. 190–193.

5 Jerzy Elżanowski/Carmen M. Enss: 
„Cartographies of Catastrophe: Mapping 
World War II Destruction in Germany 
and Poland“, in: Urban History, 47. Jg., 
2021, S. 1–23; https://doi.org/10.1017/
S0963926820000772.

6 Jean-Louis Cohen/Hartmut Frank/ 
Volker Ziegler/Christine Mengin.  
Ein neues Mainz? Kontroversen um  
die Gestalt der Stadt nach 1945,  
Berlin-Boston: De Gruyter, 2019;  
https://doi.org/10.1515/9783110414806.

Verknüpfungen und Abhängigkeiten von Kar-
tierungs- und Planungsprozessen wurden im 
grundlegenden Aufsatz „The Agency of Map-
ping“ von James Corner dargestellt.7 Basierend 
auf den Überlegungen aktueller Kartentheo-
rie erstellte der Historiker Vadim  Oswalt eine 
Systematik der „sozialen Funktionen“, die Kar-
ten als Agenten in gesellschaftlichen Prozessen 
einnehmen.8 Bereits 1989 hatte J. Brian Harley 
in seinem Aufsatz „Deconstructing the Map“9 
ausgeführt, dass Karten soziale Konstrukte 
seien, die subjektive Versionen der Realität ab-
bildeten.10 Diese Arbeiten bilden Grundlagen 
zur Erschließung dieses speziellen Kartentyps 
für die Architektur- und Planungsgeschichte.

Nach ersten überblickshaften Darstellungen 
zum Wiederaufbau in Deutschland11 wurden 
Themen aus den Bereichen Denkmalpflege, 
Städtebau oder politische Stadtgeschichte, 
die zusammengenommen in den Bereich Her-
itage Making fallen,12 in den Folgejahren oft ge-
trennt bearbeitet. Eine wichtige Ausnahme bil-
det  Gerhard Vinkens vergleichende Studie zu 

7 James Corner: „The Agency of Mapping. 
Speculation, Critique and Invention“, in: 
Martin Dodge/Rob Kitchin/Chris Perkins 
(Hrsg.): The Map Reader, Chichester: 
John Wiley & Sons, 2011, S. 89–101; wel-
che Formen der Kartierung als Basis für 
Planung dienen können, überlegte Amy 
Hillier in: Dies.: „Making Sense of Cities: 
The Role of Maps in the Past, Present, and 
Future of Urban Planning“, in: Mapping 
Across Academia, S. I.: Springer, 2018, 
S. 45–61.

8 Vadim Oswalt: Karten. Quelle und Darstel-
lung, Historische Karten und Geschichts-
karten im Unterricht, Frankfurt am Main: 
Wochenschau-Verlag, 2019.

9 J. Brian Harley: „Deconstructing the 
Map“, in: Cartographica, 26. Jg., H. 2, 
1998, S. 1–20.

10 Zu den anschließenden Umbrüchen im 
Bereich der Kartentheorie: Robin Kitchin/
Martin Dodge/Chris Perkins: „Introduc-
tory Essay: Conceptualising Mapping“, in: 
Dies.: The Map Reader, Chichester: John 
Wiley & Sons, 2011, S. 1–7, hier S. 4–7.

11 Klaus von Beyme: Der Wiederaufbau. 
Architektur und Städtebaupolitik in beiden 
deutschen Staaten, München-Zürich: 
Piper, 1987; Durth/Gutschow 1988.

12 Zum Phänomen Heritage Making und den 
zugrunde liegenden Prozessen: Rodney 
Harrison: „Beyond ,Natural‘ and ,Cultural‘ 
Heritage: Toward an Ontological Politics 
of Heritage in the Age of Anthropocene“, 
in: Heritage & Society, 8. Jg., H. 1, 2015, 
S. 24–42.
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den Entwicklungen in Basel und Köln, die das 
Phänomen und Konstrukt „Altstadt“ aus ver-
schiedenen Perspektiven beschreibt.13  Birgit 
Knauers Studie Gesunde Stadt. Die Assanie-
rung der Stadt Wien (1934–38) behandelt im 
Detail Diskurs und Praxis von Denkmalpflege 
und Stadtplanung im Hinblick auf die Stadt-
entwicklungsplanungen der Zwischenkriegs-
zeit.14 Von Seiten der Heritage Studies wurde 
spezifisch auf das Phänomen „war heritage“ 
eingegangen.15

Seit dem „spatial turn“ sind Historiker:innen 
verstärkt an der Verortung der Geschichte und 
der Arbeit mit geographischen Informationen 
interessiert. So werden aktuell auch Orte von 
Verbrechen der Zeit des Nationalsozialismus 
zunehmend lokalisiert, bisher jedoch nur in Aus-
nahmefällen mit Planungen zum Wiederaufbau 
in Verbindung gebracht.16 Themenkarten sind 
Schlüsseldokumente zur Verknüpfung von For-
schungen zur Kriegs- und Nachkriegszeit.

DAS FORSCHUNGSPROJEKT

Das Forschungsprojekt „Kriegsschadensauf-
nahme des Zweiten Weltkriegs in deutschen 
Städten als Heritage-Making Moment“ an der 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg, das von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft fi-
nanziert wurde, untersuchte zwischen 2018 und 
2022 die Prozesse der Kriegsschadensauf-
nahme aus Perspektive der Denkmalwissen-
schaften. Dem Forschungsteam unter der Lei-
tung von Carmen M. Enss gehörten außerdem 
Birgit Knauer, Frauke Michler und Georg-Felix 
Sedlmeyer an. Bei der vergleichenden Recher-
che in sechs Stadtarchiven konnte ein unerwar-
tet reicher Bestand an thematischen Karten zu 
Kriegsschäden und Wiederaufbauplanung er-
schlossen werden, den öffentliche Verwaltun-
gen während des Krieges und in Vorbereitung 
der zu treffenden Wiederaufbaumaßnahmen er-
stellt hatten. 

13 Gerhard Vinken: Zone Heimat. Altstadt im 
modernen Städtebau, Berlin: Deutscher 
Kunstverlag, 2010.

14 Birgit Knauer: Gesunde Stadt. Die Assa-
nierung der Stadt Wien (1934–38), Basel: 
Birkhäuser, 2022.

15 Martin Gegner/Bart Ziino: The Heritage 
of War: Agency, Contingency, Identity, 
London u. a.: Routledge, 2012.

16 Gavriel D. Rosenfeld: Architektur und 
Gedächtnis. München und National-
sozialismus. Strategien des Vergessens, 
München: Dölling und Galitz, 2004.

Da zu Beginn der Forschung kaum Vorarbei-
ten und publizierte Dokumente vorlagen, gli-
chen die Archivrecherchen ersten „Probeboh-
rungen“. Das Stadtsample hierfür wurde so 
gewählt, dass alle Besatzungszonen vertre-
ten waren und unterschiedliche städtebauli-
che Wiederaufbauansätze abgebildet wurden. 
 Essen, Hannover, Leipzig und Nürnberg sind, 
bezogen auf die Einwohnerzahl, von ähnlicher 
Größe. Hamburg als Metropole und Freiburg 
als kleinere Großstadt wurden zum Sample hin-
zugenommen. Berlin wurde bewusst ausge-
schlossen, da die Sichtung der durch die Nach-
kriegsgeschichte verstreuten Archivbestände 
dem Aufwand eines separaten Forschungs-
projekts gleichgekommen wäre. Dem reichen 
und vielfältigen Kartenbestand zu Nürnberg 
wurde besondere Aufmerksamkeit gewid-
met. Auf Basis der bereits publizierten um-
fangreichen Arbeiten zu Krieg, Zerstörung und 
Wiederaufbau17 in Nürnberg konnte hier eine 
Spezialstudie zur Wirkung der Karten im Wie-
deraufbauprozess und im Heritage Making 
durchgeführt werden.

DIE BEITRÄGE DIESER  
PUBLIKATION

Der erste Beitrag „Thematische Stadtkar-
ten zu Kriegsschäden und Wiederaufbaupla-
nung. Funktionen und Entwicklung“ (Carmen 
M. Enss) unternimmt eine erste Systematisie-
rung und historische Einordnung des hetero-
genen Bestands thematischer Stadtkarten 
zu Kriegsbeschädigung und Wiederaufbau-
planung der 1940er- und 1950er-Jahre, der 
im Zuge der Archivrecherche identifiziert, ge-
sichtet und auch genauer erforscht werden 
konnte. Die Autorin gliedert den Bestand an-
hand der unterschiedlichen Funktionen der 
Karten, die nicht nur der Dokumentation histo-
rischer Ereignisse dienten, sondern unter an-
derem auch der Orientierung zur Vorbereitung 
von Sicherungsmaßnahmen, als Repräsen-
tationspläne und auch als Manipulationsins-
trumente zur Legitimierung von Neuplanun-
gen. Darüber hinaus werden unterschiedliche 
Kartentypen – vornehmlich des 19. Jahrhun-
derts – vorgestellt und dadurch die Geschichte 
der Kartierung und ihrer Darstellungstechni-
ken in Hinblick auf mögliche Vorbilder und Tra-
ditionen für die Kriegsschadenskartierung der 
1940er- und 1950er-Jahre untersucht. Carmen 
M. Enss weist nach, dass die Schadenskartie-
rung der Kriegs- und Nachkriegsjahre auf einer 

17 Michael Diefenbacher/Matthias Henkel 
(Hrsg.): Wiederaufbau in Nürnberg. 
Begleitband zu den Ausstellungen des 
Stadtarchivs Nürnberg „Weichen für den 
Wiederaufbau“ und des Stadtmuseums 
Fembohaus „Nürnberg baut auf! Straßen. 
Plätze. Bauten“, Nürnberg: Stadt Nürn-
berg Stadtarchiv, 2009.

erfahrungsreichen Praxis der Themenkartie-
rung aufbaute, die sich im 19. Jahrhundert for-
miert und zu einer wichtigen Grundlage der 
Stadtplanung entwickelte hatte. 

Der zweite Beitrag „Kriegsschadensauf-
nahme – ein mehrstufiger Prozess“ zeichnet 
die Entwicklung dieser Tätigkeit nach und be-
schreibt ihre geschichtlichen Hintergründe. 
Anhand der Analyse der Kriegsschadenskar-
ten, die Beschädigungen und den verbliebenen 
Baubestand unterschiedlich abbildeten, iden-
tifiziert Georg-Felix Sedlmeyer einen dynami-
schen, dreistufigen Prozess, der die Tätigkei-
ten „Erfassen und Bewerten“, „Auswerten“ und 
„Planen“ umfasste. Unabhängig vom Kartie-
rungsstil sind diese Prozessstufen im Karten-
bestand aller sechs Beispielstädte nachzuvoll-
ziehen. Ihre Festlegung ermöglicht nicht nur 
den Vergleich der Karten, sondern auch die Er-
gänzung fehlender Informationen, z. B. zu Urhe-
ber:innen oder Legenden. 

In einem weiteren Beitrag von Carmen M. Enss, 
„Was bewirken Schadenskarten? Themenkar-
tierung für kriegsbeschädigte Städte aus Per-
spektive der Wiederaufbauplanung“, wird die 
Wirkung der Schadenskarten genauer ana-
lysiert. Anhand verschiedenartiger themati-
scher Stadtkartierungen, die aus Anlass von 
Zerstörung erstellt wurden, wird nachgewie-
sen, dass diese Karten nicht nur dokumentier-
ten, sondern zusätzlich den Charakter von Pla-
nungsunterlagen trugen. Carmen M. Enss zeigt 
anhand zahlreicher Beispiele die Wirkungs-
potenziale dieser Karten auf das Aufbauge-
schehen auf, sowohl im Hinblick auf materielle 
als auch auf räumliche und politische Entwick-
lungen, die den Schadensereignissen folgten.

In ihrem Beitrag „Denkmale in historischen 
Stadtkarten. Kartierung von Werten aus der 
Perspektive von Denkmalpflege und Stadt-
planung“ geht Birgit Knauer der Funktion der 
Denkmalkarten nach, die auch als eigenständi-
ger Kartentypus definiert werden können. An-
hand einer Zusammenstellung von Karten, die 
erhaltenswerte Bauten und Strukturen dar-
stellen, werden nicht nur die Form der Darstel-
lung, sondern auch die Urheberschaft und die 
Funktionen dieser Karten untersucht. Motiviert 
durch drohenden Verlust oder bereits erfolgte 
Zerstörung, wurde bereits um 1900 der histori-
sche Baubestand in Stadtkarten erfasst. In den 
1940er- und 1950er-Jahren wurden Stadtkar-
ten aus ähnlichen Beweggründen erstellt. Da-
rüber hinaus zeigt eine Vielzahl an Planungs-
karten aus diesen Jahren die Überlagerung von 
Denkmalerfassung und projektierter Aufbau-
planung. Zahlreiche Stadtkarten sind somit Be-
leg für die Berücksichtigung der historischen 
Bausubstanz im Rahmen der Wiederaufbaupla-
nung und das Interesse an deren Erhaltung.

Gelesen als Teil von prozesshaften Wechsel-
wirkungen zwischen Kartierungs- und Pla-
nungsvorgängen, werden Karten zu Schlüs-
selquellen für die Wiederaufbauforschung. 
Carmen M. Enss verfolgt in „Heritage Making 
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im Wiederaufbau. Themenkarten als historische 
Quellen“ diese Wechselwirkungen aus Sicht 
der Denkmalwissenschaften und Stadtfor-
schung weiter. Sie untersucht, welche Schlüsse 
die Stadtverwaltungen und Entscheidungsträ-
ger:innen aus der Analyse der Zerstörungszu-
stände im Hinblick auf den Wiederaufbau zo-
gen und wie sie die verbliebene Bausubstanz im 
Hinblick auf Erbe- oder Heritage-Aspekte be-
werteten. In diesem Kapitel werden Themen-
karten als Quellen vorgestellt, um Heritage 
Making – also die Konzeption, Ausweisung, In-
standsetzung und Erneuerung von baulichem 
Erbe – in der Wiederaufbauphase zu erfor-
schen. Carmen M. Enss zeigt auf, dass auf Ba-
sis dieser Quellen bauliche, aber auch politi-
sche und soziale Aspekte des Heritage Making 
raumbezogen erforscht werden können. 

Ein genauerer Blick auf die Städte Nürnberg 
und Leipzig zeigt, wie die „Definition und Trans-
formation von Erbe im Rahmen der Wiederauf-
bauplanung“ erfolgte. Mittels einer vergleichen-
den Kartenanalyse und der Zusammenführung 
historischer Stadtkarten mit Schriftdokumen-
ten zum Wiederaufbau verfolgt Birgit Knauer in 
ihrem Beitrag den vielschichtigen Prozess der 
Dokumentation und Bewertung des baulichen 
Erbes und die darauffolgenden Entscheidungen 
über Erhaltung oder Preisgabe. Sie zeigt Fak-
toren auf, die diesen Prozess beeinflussten: Die 
Einschätzung des Schadensausmaßes war nur 
eine Entscheidungsgrundlage, wesentlich war 
auch die Festlegung der Erhaltenswürdigkeit 
von Bauten und städtebaulichen Strukturen. 
Letztlich wird am Beispiel der Stadt Nürnberg 
die Wiederaufbauplanung als Phase des Heri-
tage Making besonders deutlich. Anhand der 
Quellen lässt sich aufzeigen, wie um 1945 über 
Erbe verhandelt wurde, was überhaupt als Erbe 
definiert wurde und wie die Erhaltung des „Cha-
rakters der Stadt“ bewerkstelligt werden sollte. 

Der abschließende Beitrag „Archive, Archiv-
bestände und Recherche“ von Georg-Felix 
Sedlmeyer schildert die Erfahrungen im Rah-
men der Archivrecherche in Essen, Freiburg 
im Breisgau, Hamburg, Hannover, Leipzig und 
Nürnberg. Es werden Hinweise zu den unter-
suchten Archivbeständen sowie zu besonders 
hervorzuhebenden Akten oder Institutionen ge-
geben. Dadurch soll die weitere Forschung zu 
und mit diesem Kartenmaterial unterstützt und 
die Suche nach Themenkarten zu Kriegsschä-
den und Wiederaufbau neben begleitendem 
Schriftmaterial in den jeweiligen Beständen er-
leichtert werden.

GEMEINSAME 
FORSCHUNGSERKENNTNISSE

Die Zusammenstellung und Untersuchung 
der Themenkarten für diese Publikation erga-
ben die folgenden Forschungsergebnisse und 
Anschlussfragen:

Die Kriegsschadenskartierung in den Untersu-
chungsstädten folgte jeweils ähnlichen Abläu-
fen, auch wenn die archivalische Überlieferung 
der Ergebnisse in Form von Listen und Karten 
in den unterschiedlichen Städten oft lücken-
haft ist. Bei der Aufnahme der Schäden ist eine 
Kontinuität von der Kriegs- in die Nachkriegs-
zeit zu beobachten. Teils wurden auch Kartie-
rungsrichtlinien aus der Kriegszeit in der Nach-
kriegszeit beibehalten. Kontinuitäten betreffen 
sowohl die Ämter und Personen, die die Kar-
ten erstellten oder in Auftrag gaben, als auch 
die Dokumente selbst, die oft weiterverwendet 
oder in Umzeichnungen neu interpretiert wur-
den. Genau wie im Bereich der Stadtplanung 
gab es auch bei der Kartierung keine „Stunde 
Null“. Besonderheiten von Karten in den jewei-
ligen Besatzungszonen ließen sich bisher nicht 
feststellen.

Während die Karten viel über die Bausub-
stanz und ihre Wertigkeit in der Stadt aussa-
gen, schweigen sie in den meisten Fällen über 
menschliches Leid, Tod oder generell über die 
Anwesenheit von Menschen in den Städten. 
Diese Beobachtung zu den Karten trifft ähn-
lich auch für die überlieferten Aktenbestände 
zu. Da zugehörige Schriftquellen mit Hinter-
grundinformationen zu den Karten oft nicht auf-
bewahrt wurden und häufig Planköpfe fehlen, 
ließen sich für dieses Buch auch nur wenige In-
formationen über Zeichner:innen oder Auftrag-
geber:innen der Karten zusammentragen. Hier 
öffnet sich noch ein Forschungsfeld für die Zu-
kunft, beispielsweise in Hinblick auf die politi-
sche Haltung der Personen und ihre Nähe zum 
Nationalsozialismus. 

Kartierungen führten in der Kriegs- und Nach-
kriegszeit direkt oder indirekt zu  Handlungen, 
die die Zustände in der Stadt veränderten. 
Auf solche Veränderungen hin erfolgten häu-
fig neue Kartierungen, die wiederum neue Zu-
stände, oft auch unter verändertem Blickwin-
kel, darstellen. Kartierung und Transformierung 
folgten also iterativ aufeinander, wie die Karten 
des Katalogteils belegen.

In mehreren Städten entstanden Karten, die 
Denkmäler oder bauliches Erbe im Zusammen-
hang mit Kriegszerstörung und -bedrohung 
abbildeten. Diese spezielle Form der Inven-
tarisierung und Sichtbarmachung von erhal-
tenswerter Bausubstanz gab der Stadtplanung 
und der Leitung der Aufräumarbeiten topogra-
phisch präzise Informationen zu denkmalpfle-
gerischen Interessen und war ein wichtiger Teil 
des Heritage Making. Das Zusammenspiel zwi-
schen Schadenskartierung, Denkmalkartierung 
und Stadtplanung konnte für Nürnberg genau 
belegt werden. 

AUSWAHL UND REPRODUKTION DER 
KARTENDOKUMENTE

Der Katalog ist in alphabetischer Reihenfolge 
der sechs ausgewählten Städte gegliedert, 
die Karten werden in drei Kategorien und in-
nerhalb dieser Kategorien chronologisch ge-
ordnet: Zuerst erscheinen Karten, die auf pri-
mär erhobenen Daten basieren, dann solche, 
die ausgewählte Daten für die Erstellung neuer 
thematischer Karten weiterverwenden, und 
schließlich jene, die explizit im Zusammenhang 
mit Stadtplanung erstellt oder weiterentwickelt 
wurden. Von der Menge an Karten, die im Zuge 
der Archivrecherchen identifiziert wurden, kann 
im vorliegenden Katalog nur ein Bruchteil ge-
zeigt werden. Die Auswahl wurde gemäß meh-
rerer Kriterien getroffen: Einerseits war die Ver-
lässlichkeit der Aussage der Karten über die 
Kriegsbeschädigung ausschlaggebend. Diese 
ist anzunehmen, wenn Karten in zeitlicher Nähe 
zum Kriegsgeschehen oder zur Beschädigung 
angefertigt wurden, wenn ein hoher Detaillie-
rungsgrad der Darstellung vorliegt oder die Er-
stellung durch eine offiziell beauftragte Stelle 
(Schadensmelder) erfolgte. Andererseits soll 
die Auswahl der Kartendokumente jedoch auch 
die gestalterische und thematische Bandbreite 
sowie die geschichtliche bzw. prozesshafte Ent-
wicklung der Themenkarten zu Kriegsschäden 
und Wiederaufbau widerspiegeln. Informatio-
nen zur Basiskarte und zu den verschiedenen 
thematischen Ebenen und Eintragungen, die 
teilweise zu unterschiedlichen Zeitpunkten er-
folgten, werden in zugehörigen Übersichten an-
gegeben. Die Karten werden jeweils im Ganzen 
abgebildet sowie in mindestens einem Detail-
ausschnitt. Durch die Wiedergabe der Aus-
schnitte im Maßstabsverhältnis 1 : 1 gegenüber 
der Papierquelle, also maßstabsgetreu, wer-
den Vergleiche der Karten untereinander, in der 
Darstellungsweise, der Aussagekraft und der 
handwerklichen Ausführung möglich. 
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AUSBLICK

Die Forschungsergebnisse des Projekts, die 
in den verschiedenen Beiträgen im Textteil des 
Atlas dargestellt werden, ermöglichen ein bes-
seres Verständnis der qualitativen Aussage-
kraft und der quantitativen Aussagen der Kar-
ten. Grundlegende Erkenntnisse konnten dazu 
gewonnen werden, wie in der Regel Kriegs-
schäden erhoben wurden und wie mit diesen 
Grunderhebungen weiter verfahren wurde. 
Auch wenn nach Kriegsende häufig neue 
Kriegsschadenskarten gezeichnet wurden, 
die einen Zustand besonders schwerer Zer-
störung und einen Neubeginn im Sinne eines 
Starts in die Nachkriegszeit markieren, so bil-
den die meisten Karten nicht eine bestimmte 
„Stunde Null“ oder eine endgültige Zerstörung 
ab, sondern stellen nur eine Momentaufnahme 
in stetig wechselnden Zuständen der Stadtbe-
bauung dar. Wie in Städten, die nach Kriegs-
ende keinem Nachfolgestaat des Deutschen 
Reichs angehörten, mit Karten deutscher Be-
hörden weiter verfahren wurde, bleibt künfti-
ger Forschung vorbehalten. Durch die syste-
matisierende Aufbereitung des Materials im 
Katalogteil werden weitere Karten in Zukunft 
über Abgleiche leichter gelesen und eingeord-
net werden können. Für einige Städte lagen 
1945 Stadtentwicklungsplanungen vor, die in 
die Zeit vor dem Krieg oder zumindest vor der 
Zerstörung zurückreichten. Solche Planungen 
mussten nach Kriegsende an veränderte poli-
tische und wirtschaftliche Verhältnisse und an 
die Lage und Größe der Schadensbereiche im 
Stadtgebiet angepasst werden. Mithilfe von 
Kriegsschadenskarten lassen sich diese As-
pekte im Hinblick auf die Wiederaufbauge-
schichte auch separat voneinander betrach-
ten. Ebenso lässt sich nachverfolgen, wo nach 
Kriegsende noch größere Veränderungen der 
Stadtstrukturen vorgenommen wurden, die 
außerhalb der Bereiche starker Kriegsschä-
den lagen. Die Erkenntnisse zu Aussagen in 
Kriegsschadenskarten können zudem prak-
tisch bei der Ermittlung von Blindgängern die-
nen oder eine Forschungsgrundlage für histo-
rische Vergleiche von Zielen und Resultaten 
des alliierten Luftkriegs bilden.

In diesem Atlas konnte allein die Perspektive 
auf die Kriegszerstörung berücksichtigt wer-
den, die Archive in Deutschland abbilden. Weit-
gehend unberücksichtigt bleiben musste die 
Forschung zu handelnden Personen, sowohl 
im Hinblick auf die Erstellung als auch die Nut-
zung der Karten. Offizielle Kartierungen bilden 
eine Top-down-Perspektive von meist deut-
schen Expert:innen ab. Um weitere Perspekti-
ven zu betrachten, wäre eine Suche nach alter-
nativen Karten- oder Bilddokumenten sinnvoll, 
wie Erinnerungsskizzen von Zeitzeug:innen, die 
Einblicke in die Zustände in den Städten geben. 
Auch könnten z. B. Erinnerungen von Angehöri-
gen und Bediensteten der Besatzungsmächte, 
Zwangsarbeiter:innen oder von den durch die 
Nationalsozialisten Verfolgten, die sich bei 
Kriegsende noch in deutschen Städten aufhiel-
ten, die bisherigen Forschungserkenntnisse 

ergänzen oder infrage stellen. Es fehlen bis-
her Vergleiche dazu, in welcher Weise Städte in 
Ländern, die durch deutsche Streitkräfte ange-
griffen wurden, die erlittenen Zerstörungen do-
kumentierten. Der Forschungsstand zu Kriegs-
schadenskarten im Ausland konnte für diese 
Arbeit erst in Ansätzen berücksichtigt werden. 
Überhaupt stehen internationale Forschun-
gen erst am Anfang: Wie schon der Österreich-
Deutschland-Vergleich der Denkmalkarten in 
diesem Buch zeigt, gab es neben spezifischen 
lokalen auch spezifische nationale Herange-
hensweisen und -standards der Kartierung, die 
bisher ebenfalls unerforscht sind.  

Der Atlas Kriegsschadenskarten Deutschland 
schafft eine Grundlage zur historisch-kritischen 
Quellennutzung der Kriegsschadenskarten und 
legt damit die Basis für zukünftige Forschung.
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Kapitel 2
Thematische Stadtkarten zu Kriegs-
schäden und Wiederaufbauplanung 
Funktionen und Entwicklung

The history of how war damage in Germany was mapped has not yet been written. The devastation 
of the war was first documented by the armies themselves – both those that carried out the de-
struction and those that suffered it. In most cases, however, it was the civil administrations that re-
corded the damage. The destruction caused by aerial warfare in Germany in the Second World War 
can only be compared with that of major urban conflagrations of prior ages. Individual historical 
damage maps created following such disasters have come down to us, for instance from the 1843 
great fire of Hamburg. The creators of Second World War damage maps, however, not only made 
use of the techniques used in old catastrophe maps, but also adapted other methods of urban car-
tography for their purposes. As early as the early 19th century, modern methods of thematic car-
tography were developed and tried out by the social hygiene, elimination of poverty and city plan-
ning movements, as well as by the military. Towards the end of the 19th century, data  was being 
represented and localised in maps of residential density, building ages and rehabilitation plans.

At the time of the Second World War, cartographic techniques were available that enabled graph-
ical evaluation of the state of urban spaces from various perspectives. This chapter examines the 
representational techniques used in the thematic mapping of war damage and restoration maps 
with respect to potential precursors. The methods that were used tell us not only how the damage 
was assessed then, but also about various special interests in reconstruction evident in the meth-
ods selected.

In den letzten Jahren beschleunigte die Digita-
lisierung in Wissenschaft und Medien die Erzeu-
gung neuer Themenkarten. Parallel dazu setzte 
ein Trend zur Auswertung historischer Kar-
ten mit digitalen Mitteln ein. Historische Kar-
ten müssen im Kontext ihrer Entstehung und 
Nutzung gelesen werden und im Falle der Er-
eignisse der späten Kriegs- und frühen Nach-
kriegsjahre, in denen die Karten entstanden, 
stellt diese Kontextualisierung eine Heraus-
forderung dar. Im Zuge der Recherche in den 
Archiven der Städte Essen, Freiburg im Breis-
gau, Hamburg, Hannover, Leipzig und Nürnberg 
wurden Dutzende unterschiedlich gearteter 
thematischer Stadtkarten zu Kriegsbeschä-
digung und Wiederaufbauplanung ermittelt 
und gesichtet. Bevor mit einer Auswertung der 
Daten dieser Dokumente, auch mit digitalen 
Mitteln, begonnen werden kann, sind diverse 
Forschungsschritte erforderlich, zumal die his-
torische Forschung bisher erst Teilgrundla-
gen für die Auswertung historischer Themen-
karten gelegt hat. Dieses Kapitel verfolgt eine 
erste Systematisierung und Einordnung des he-
terogenen historischen Materials. Das Kapitel 
zeigt im ersten Teil, welche Formen der Kom-
munikation (z. B. orientieren, strukturieren, 
überzeugen) von Karten ausgehen und ordnet 
die thematischen Stadtkarten der Kriegs- und 
Nachkriegszeit in ein System „sozialer Funktio-
nen“ ein. Der zweite Teil des Kapitels wirft einen 
Blick auf die historische Entwicklung der the-
matischen Kartierung seit dem 19. Jahrhundert 
und ordnet die Kriegsschadenskarten in diese 
Entwicklung ein.

Vadim Oswalt füllte erst kürzlich eine  Lücke 
der historischen Grundlagenwissenschaf-
ten mit einem Vorschlag zur Systematisie-
rung historischer Kartenquellen.1 Dieser 

1 Vadim Oswalt: Karten. Quelle und Darstel-
lung. Historische Karten und Geschichts-
karten im Unterricht, Frankfurt am Main: 
Wochenschau-Verlag, 2019, S. 22–53.

Systematisierungsvorschlag wird im ersten Teil 
dieses Kapitels für die Gliederung des Karten-
bestands in diesem Atlas herangezogen. Diese 
erste Einordnung stellt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, sondern dient als eine Vorschau 
auf genauere Beschreibungen der Entstehung 
und Wirkung der Kartendokumente, die in den 
Anschlusskapiteln folgen.

I. „SOZIALE FUNKTIONEN“ 
FÜR THEMENKARTEN

In den historischen Wissenschaften bestand 
bis vor Kurzem keine allgemeine Ordnung für 
die Systematisierung historischer Karten in Ka-
talogen.2 Oswalt macht insgesamt acht unter-
schiedliche kommunikative Funktionen und all-
gemeine Einsatzbereiche für Karten aus. Diese 
acht Bereiche fasst er unter dem Begriff „so-
ziale Funktionen“3. Karten dienen nach seinen 
Überlegungen der Dokumentation, sie über-
nehmen eine Rechts- und Beweisfunktion, sie 
dienen der Orientierung, sind Wissensspeicher, 
tragen eine Planungs-, Konstruktions- und 
Kontrollfunktion, sie dienen der Imagination und 
Antizipation erwünschter Zustände, überneh-
men eine Legitimations- und Repräsentations-
funktion und können auch eine manipulative 
Funktion ausüben.

2 Oswalt 2019, S. 19–20.

3 Die Reihenfolge der Funktionen bei 
 Oswalt 2019 (dort S. 53) wurde im Hinblick 
auf den hier besprochenen Kartenbe-
stand verändert, die allgemeinen Kate-
gorien wurden jedoch übernommen.

Oswalts „soziale“ Funktionalität geht demnach 
von der Karte aus, nicht von Personen. Bezüge 
zwischen Karten und den handelnden Perso-
nen müssen also für jede Kartenquelle oder je-
den Kartentyp individuell ermittelt werden. 
Oswalt eröffnet mit dieser Art der Systemati-
sierung eine Perspektive auf Karten als „soziale 
Handlungen“4. 

Die genannten „sozialen Funktionen“ lassen 
sich auch anhand der thematischen Stadtkar-
ten zu Kriegsbeschädigung und Wiederauf-
bau nachvollziehen – wie Oswalt betont, erfüll-
ten Karten in der Regel mehr als eine „soziale 
Funktion“. Die Reihenfolge der Kategorien 
wird in diesem Aufsatz gemäß dem Erschei-
nen dieser „sozialen Funktionen“ von Karten in 
der Kriegs- und Nachkriegszeit geordnet.5 Im 
 Folgenden werden den verschiedenen Stadt-
karten zu Kriegsbeschädigung und Wiederauf-
bau „soziale Funktionen“ zugeordnet und die 
Kategorisierung anhand zahlreicher Beispiele 
erläutert.

4 Oswalt 2019, S. 24: „Im Hinblick auf den 
Dokumentensinn einer Karte ist vor allem 
ihre kulturelle, soziale oder politische 
Funktion bedeutsam und der Umstand, 
dass jede Quelle auch eine Handlung 
ist. Als soziale Handlungen sind Karten 
demnach Ausdruck und gleichzeitig Teil 
des Konstruktionsprozesses politischer, 
kultureller und sozialer Beziehungen, die 
als ihre Kontexte bedeutsam sind und be-
schrieben werden können.“ Oswalt stützt 
diese Überlegungen lt. Anmerkung auf 
Rob Kitchin/Chris Perkins/Martin Dodge: 
„Thinking about Maps“, in: Dies. (Hrsg.): 
Rethinking Maps: New Frontiers in Carto-
graphic Theory, London: Taylor & Francis, 
2011, S. 1–25.

5 Zum Vergleich siehe Oswalts Reihenfolge: 
Oswalt 2019, S. 53.
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Dokumentationsfunktion von Ereignissen

In der Tradition von Kriegskarten, die z. B. im 
Ersten Weltkrieg die Lage oder Lageverände-
rungen von Frontlinien oder Schützengräben 
abbildeten, stehen Karten der Flugabwehr, die 
neben den Flugbahnen der Bomberflugzeuge 
auch Einschlagstellen von Bomben im Stadt-
gebiet darstellten, so für Nürnberg das „Bom-
bentrefferbild des Luftangriffes vom 29.8.1942“ 
(Abb. 1) und das Bombentrefferbild vom Au-
gust 1943 (Kat. VI-1). Die beiden Nürnberger 
Karten dokumentierten einzelne Luftangriffe 
durch die Einzeichnung von Pfeilen. Im Falle der 
Hamburger Gesamtschadenskarte bis Som-
mer 1943 (Kat. III-2) wurden Treffergebiete, 

abgeschossene Flugzeuge und versenkte 
Schiffe dargestellt. Abb. 2 zeigt daraus einen 
Ausschnitt vom Gebiet an der Stadtgrenze 
(Süderelbe) mit Absturzstellen von Flugzeugen 
und den Einschlagstellen und -gebieten ver-
schiedener Bombentypen. Die Luftangriffskarte 
Sommer 1943 (Kat. III-3) ordnete die Schä-
den, die darin verzeichnet wurden, durch einen 
Farbcode verschiedenen Angriffen zu. Dies ist 
ebenso der Fall für die Karten Kat. V-1 bis V-4 
(Leipzig) sowie Kat. VI-2 und VI-11 (Nürnberg). 
In Abb. 3, einem Ausschnitt aus der eben er-
wähnten Hamburger Luftangriffskarte Sommer 
1943 für den Bereich Hamburg-Eilbek, werden 
zusätzlich auch unterschiedliche Schraffuren 
für verschiedene Schadensklassen erkennbar.

Rechts- und Beweisfunktion

Im Rahmen der Trümmerräumung wurde ge-
setzlich von den Gemeinden verlangt, die Schä-
den vor der Trümmerräumung formal fest-
zustellen und Schadenspläne anzufertigen. 
Grundstückseigentümer:innen konnten sich 
am Feststellungsverfahren beteiligen und Be-
schwerde dagegen einlegen.6 In Hannover wur-
den im Rahmen von Verwaltungsverfahren 
des Kriegssachschädenamts Schadenslisten 

6 Beleg nach Hinweis von Georg-Felix 
Sedlmeyer: Trümmergesetz vom 30. Mai 
1949, veröffentlicht im Bayerischen Ge-
setz- und Verordnungsblatt Nr. 13 vom 
19.6.1949, Art. 1 und Art. 3.

geführt und eine Schadenskartierung erstellt.7 
Neue Flächennutzungspläne, die aus Anlass 
der Aufbauplanung erstellt wurden, waren Teil 
von Planungsprozessen, die Rechtsgrundlagen 
schufen, z. B. im Falle von Hannover der Plan 
der Umgestaltungs, Umbau und Wiederher-
stellungsgebiete (Kat. IV-9).

Praktische Orientierungsfunktion

Aus Karten, die etwa die Einschlagstellen ver-
schiedener Bombentypen erfassten, konnte 
die Polizei schließen, welche unmittelbaren 
 Reaktionen von Rettungs- oder Sicherungs-
einsätzen erforderlich waren (siehe Kapitel 3). 
Ein Beispiel dafür ist die Luftangriffskarte Ham-
burg (Kat. III-1, Ausschnitt daraus für Hamburg- 
Eilbek: Abb. 4). Die Basiskarte für diese frühe 
Schadenskarte ist ein gewöhnlicher Stadt-
plan. Grüne Kreise geben darin Einschläge von 
Spreng- und Minenbomben an, blaue schraf-
fierte Rechtecke von Brandbomben betroffene 
Bereiche. Pläne der bereits vom Schutt be-
räumten Straßen besaßen unmittelbare Orien-
tierungsfunktion als aktuelle Straßenkarten.8 

7 In Hannover befindet sich nach Georg-
Felix Sedlmeyers Forschungen ein Akten-
bestand zum Kriegssachschädenamt, der 
die dortigen Vorgänge zur Schadensauf-
nahme nach dem Krieg sehr detailliert 
abbildet. Sowohl Schadenslisten als auch 
-karten sind darin verwahrt (siehe Kapitel 
3 und 8). 

8 Carmen M. Enss: Münchens geplante 
Altstadt. Städtebau und Denkmalpflege 
ab 1944 für den Wiederaufbau, München: 
Franz Schiermeier, 2016, Abb. 94, S. 117. 
Der Plan mit Stand vom 01.11.1945 stammt 
aus einer Informationsbroschüre zu 
München, die im Jahr 1946 veröffentlicht 
wurde.

Abb. 1 „Bombentrefferbild“ mit „Stand vom 1.9.1942“, über einer Flurkarte im M. 1 : 20 000, 
eingezeichnet Flugbahnen und teilweise teppichartige Bombeneinschläge, StadtAN: A 4/X 
Nr. 249

Abb. 2 Ausschnitt aus Gesamtschadenskarte 
bis Sommer 1943 für Hamburg (Kat. III-2)

Abb. 3 Ausschnitt aus  Luftangriffskarte 
Sommer 1943  (Kat. III-3) für Hamburg Eilbeck
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Abb. 4 Ausschnitt aus der  Luftangriffskarte , „Stoßangriff“ am 27. Juli 1942 (Kat. III-1) für 
Hamburg Eilbeck

Die Bezeichnung „Übersichtsplan“9 für einen 
Schadensplan verweist auf eine Grund-
lage zur Orientierung und Vorbereitung von 
Handlungsschritten.

Wissensspeicher und Weltbildkonstruktion

Über die Art der Darstellungsmittel für Schä-
den, wie die Wahl der verwendeten Scha-
densklassen (z. B. „Totalschaden“) und Scha-
densklassenbreiten (z. B. 0 %–20 % zerstört), 
wurden Aussagen zur Erhaltungsfähigkeit von 
Gebäuden getroffen, die teils die weitere Pla-
nung  bereits im Voraus festlegten (siehe Kapi-
tel 4).10 Auch kulturelle Bedeutungen oder die 
Verwendbarkeit von überlieferten Stadtele-
menten für die zukünftige Stadt wurden ein-
geschätzt und das Ergebnis in Karten fest-
gehalten (siehe Kapitel 5). Die Nürnberger 
(Denkmal)Wertstufenkarte (Kat. VI-6) klas-
sifiziert Gebäude nach ihren historischen 
Wertigkeiten. 

Planungs-, Konstruktions- und Kontrollfunktion

Ein großer Teil der gefundenen Themenkar-
ten zählt zur Gruppe der Karten mit Planungs-, 
Konstruktions- oder Kontrollfunktion, z. B. 
als Voruntersuchungskarten für die Stadtpla-
nung oder als Ausführungspläne für Abbruch-
arbeiten. Eine Gruppe solcher Karten wurde 
für den oder vom Arbeitsstab Wiederaufbau-
planung zerstörter Städte erzeugt.11 Der politi-
schen Kontrolle wiederum diente der Plan Sta-
tistische Darstellungen Zerstörung zu Hannover 
(Kat. IV-5), erstellt für einen Stadtratsbeschluss 
am 9. Dezember 1949. Die Karte der Denkmal-
pflege für Leipzig (Kat. V-10) schließlich erfüllte 
Kontroll- und Planungsfunktionen im Bereich 
Denkmalpflege im Hinblick auf das Zusammen-
wirken von Stadtplanung und Denkmalpflege 
(siehe Kapitel 5).

9 Zitat aus einem Schriftsatz zur „Regelung 
der Schadensmeldungen nach Luftangrif-
fen vom 14.09.1942“ aus Hamburg, siehe 
Kapitel 3, Anm. 58.

10 Für das Sperrgebiet in Hamburg, das 
mithilfe der Karten in seinen Grenzen 
festgelegt wurde, belegte Georg-Felix 
Sedlmeyer eine solche Vorfestlegung in: 
Ders.: „Sperrzone Heimat. Bausperren für 
den Wiederaufbau am Ende des Zweiten 
Weltkriegs“, in: Johanna Blokker/Car-
men M. Enss/Stephanie Herold (Hrsg.): 
Politiken des Erbens in urbanen Räumen. 
Festschrift für Gerhard Vinken, Bielefeld: 
transcript, 2021, S. 179–190, hier S. 184. 

11 Dies wird im Abschnitt „Arbeitsstabkar-
ten“ am Ende dieses Kapitels erläutert.

Karten als Imagination und Antizipation 
erwünschter Zustände 

Sanierungskarten, die zum Ziel hatten, den be-
stehenden Gebäudebestand weiterzuent-
wickeln, dienten als Vorschau auf die wie-
deraufgebaute Stadt, z. B. in Hannover ein 
Wiederaufbauvorschlag Nr. 17 (Kat. IV-7) und 
ein Wiederaufbauvorschlag Nr. 38 (Kat. IV-8). 
Ein Ausschnitt der letztgenannten Karte für 
das Gebiet am heutigen Leibnizufer zeigt, wie 
für den Freibereich des Leibnizufers und der 
neuen Uferstraße die frühere Parzellierung, die 
bis an den Fluss heranreichte, überplant wurde 
(Abb. 5). Städtebauliche Entwürfe, basie-
rend auf Schadenskarten, kamen zum Teil Uto-
pien nahe, z. B. die Planungskarten zu Altona 
(Kat. III-19), Hamburg, oder der Wiederaufbau-
plan Nick, (Kat. VI-15), Nürnberg.

Legitimations- und Repräsentationsfunktion

Schadenspläne wurden von Stadtverwaltun-
gen erstellt, um größere Umgestaltungen und 
Umbauplanungen zu legitimieren. Karten vi-
sualisierten den Bedarf an Geld und Mate-
rialien für den Ersatz oder die Reparatur der 

beschädigten Bauten. Repräsentative Scha-
denspläne wie der Leitplan Kriegsschäden 
(Kat. I-6), Essen 1953, standen teils am Beginn 
einer graphischen Leistungsschau zum Wieder-
aufbau, in der Politiker:innen und Öffentlichkeit 
die Fortschritte in den Aufbaujahren vorgeführt 
wurden (vgl. auch Kapitel 3, Abschnitt II „Aus-
wertung“, sowie Kapitel 4).

Manipulative Funktion 

Obwohl bekannt ist, dass Karten manipula-
tiv eingesetzt werden können,12 scheint das 
folgende Münchner Beispiel bisher ein Ein-
zelfall manipulativer Nutzung von Kriegsscha-
denskarten zu sein: 1946 publizierte Münchens 
Stadtbaurat Meitinger einen hybriden Plan 
„München. Fliegerschäden in der Innenstadt“ 
(Abb. 6), in dem eine Schadenskarte von der 
Planung für eine neue Ringstraße (lilafarbene 

12 Mark Stephen Monmonier: How to Lie with 
Maps, Chicago: University of Chicago 
Press, 1991.

Abb. 5 Wiederaufbauvorschlag Nr. 38 für Hannover (Kat. IV-8), Ausschnitt am heutigen 
Leibnizufer 



Schraffur) überlagert wird. Diese Kartenkom-
bination suggeriert, dass die Planung der Ring-
straße mithilfe der Schadenskarte entwickelt 
worden war. Die geplante Ringstraße nahm 
zwar in einigen Bereichen existierende Stra-
ßenverläufe auf, andernorts sollte sie aber nicht 
in Gebieten mit besonders hohem Schadens-
ausmaß verlaufen.13 Dass Meitingers Ring-
straße im Laufe der ersten Nachkriegsjahr-
zehnte verwirklicht wurde, ist sicherlich auch 
der wirkungsvollen Kartengrafik geschuldet. 

13 Carmen M. Enss: „Denkmalorte in Karten 
visualisiert. Graphische Verhandlungen 
städtischen Erbes gestern und heute“, 
in: Johanna Blokker/Carmen M. Enss/
Stephanie Herold (Hrsg.): Politiken des 
Erbens in urbanen Räumen. Festschrift 
für Gerhard Vinken, Bielefeld: transcript, 
2021, S. 163–177, hier S. 164–166.

Alle Funktionskategorien nach Oswalt sind, wie 
gezeigt wurde, auch im Komplex thematischer 
Stadtkarten zu Kriegsbeschädigung und Wie-
deraufbauplanung vertreten. 

Neben dem Systematisierungsvorschlag von 
Oswalt sind jedoch auch andere Gliederun-
gen möglich: In den folgenden Kapiteln wer-
den thematische Stadtkarten nach der Art 
ihrer Datenerhebung und Weiterverarbeitung 
(Prozessstufen) und nach ihrem Wirkungs-
potenzial im Hinblick auf das Transformations-
geschehen in den Städten untersucht. Wie 
Georg- Felix Sedlmeyer beobachtete, erfolgte 
die Schadenserhebung und Kartierung in meh-
reren Prozessstufen (siehe Kapitel 3). „So-
ziale Funktionen“ lassen sich nicht exakt die-
sen Stufen zuordnen: In Stufe I nach Sedlmeyer 
weisen viele Karten Funktionen des Typus 1 
bis 3 in der Reihenfolge der Funktions typen 
auf S. 20 und 21 auf, in Stufe II Funktionen des 
 Typus 2 bis 5 sowie 7. Karten der Funktionen 
Typus 6 bis 8 schließlich gehören der Stufe III 

nach Sedlmeyer an. „Soziale Funktionen“ las-
sen allerdings keine  direkten Schlüsse auf Wir-
kungspotenziale bestimmter Karten zu (siehe 
Kapitel 4). 

Die Vielschichtigkeit und Komplexität der Kar-
tenquellen, die aus den bisherigen Beobach-
tungen sichtbar wird, zeigt sich weiter dadurch, 
dass die Perspektive des Kartenautors oder 
der -autorin sich eventuell von der des Nut-
zers oder der Nutzerin unterscheidet. Da The-
menkarten zu Kriegsbeschädigung und Auf-
bauplanung über einen längeren Zeitraum und 
von mehreren administrativen Parteien im Ge-
brauch waren, konnten Karteninhalte zudem 
auf unterschiedliche Weise interpretiert oder 
umgedeutet und auch überschrieben werden. 
Die Karten konnten neue Funktionen anneh-
men oder ungeplante Wirksamkeit entwickeln.

Abb. 6 Schadenskarte für die Münchner Altstadt mit geplantem Altstadtring, publiziert in: Karl Meitinger: Das neue München, München 1946

Thematische Stadtkarten zu Kriegs-
schäden und Wiederaufbauplanung 
Funktionen und Entwicklung

22 Carmen M. Enss
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II. HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER 
 THEMATISCHEN STADTKARTIERUNG 

SEIT DEM 19. JAHRHUNDERT

Städte waren seit dem 19. Jahrhundert von ver-
schiedenen Disziplinen und unter unterschied-
lichsten Aspekten kartiert worden.14 Diese 
Karten wurden erst jüngst Gegenstand der 
Soziologiegeschichte15 und der Planungsge-
schichte16, wobei der Untersuchungszeitraum 
dieser Studien vor dem Zweiten Weltkrieg en-
det. Die Kartierung des existierenden Zustands 
und die Kartierung der Transformationsplanun-
gen waren stets miteinander verflochtene Pro-
zesse.17 Die meisten Themenkarten im  Atlas 
Kriegsschadenskarten Deutschland entstam-
men einer Tradition kurativer Stadtplanung aus 
dem 19. Jahrhundert. Nachdem Stadterneue-
rungs- und Sanierungsplanungen in der Zwi-
schenkriegszeit weiter professionalisiert wur-
den, kamen in Deutschland mit dem Zweiten 
Weltkrieg Kriegsschadenskarten als wichtige 
neue Gattung der thematischen Stadtkartie-
rung hinzu, wobei Schäden manchmal auch in 
Verbindung mit anderen üblichen Themen der 
Stadtkartierung dargestellt wurden. Ein beson-
ders umfassendes und gut erforschtes Beispiel 
für Themenkartierung im Hinblick auf die Wie-
deraufbauplanung ist der City of Manchester 
Plan18 aus dem Jahr 1945. 

14 Für die zahlreichen thematischen Kartie-
rungen und Atlanten für die Stadt Paris, 
die statistische Daten visualisierten: 
 Antoine Picon: „Nineteenth-Century 
Urban Cartography and the Scientific 
Ideal: The Case of Paris“, in: Osiris, 18. Jg., 
Januar 2003, S. 135–49;  
https://doi.org/10.1086/649381.

15 Laura Vaughan: Mapping Society, London: 
UCL Press, 2019.

16 Christa Kamleithner: Ströme und Zonen. 
Eine Genealogie der „funktionalen Stadt“ 
(Bauwelt Fundamente 167), Gütersloh: 
Bauverlag, 2020.

17 Jerzy Elżanowski/Carmen M. Enss: 
„Cartographies of Catastrophe: Mapping 
World War II Destruction in Germany 
and Poland“, in: Urban History, 47. Jg., 
2021, S. 1–23; https://doi.org/10.1017/
S0963926820000772, hier S. 6.

18 Chris Perkins/Martin Dodge: „Map-
ping the Imagined Future: The Roles of 
Visual Representation in the 1945 City 
of Manchester Plan“, in: Bulletin of the 
John Rylands Library, 89. Jg., H. 1, 2012, 
S. 247–276, hier S. 254–255.

Kataster- und Stadtgrundkarten, die im 
19. Jahrhundert entstanden, verzeichneten 
sämtliche Gebäudegrundflächen, auch der 
Nebengebäude, sowie genaue Daten zu allen 
Straßenkanten und Plätzen. Diese Karten wur-
den als Belege für Grundeigentum erzeugt und 
verwendet, aber später auch für die Baulinien-
planung herangezogen. Stadtgrundkarten oder 
Katasterblätter bildeten übliche Basiskarten 
für Schadenskarten. Betriebe, die sich auf den 
Druck solcher Karten spezialisiert hatten, er-
möglichten im Krieg und nach dem Krieg auch 
die Reproduktion und Verbreitung verschiede-
ner Kriegsschadenskarten.19

Themenkarten und die kurative Stadtplanung 
im 19. und 20. Jahrhundert

Die Darstellungstechniken für Themenkarten, 
die in Schadenskarten zur Anwendung kamen, 
wurden bereits im ersten Drittel des 19. Jahr-
hunderts entwickelt, als Karten durch die neue 
Drucktechnik Lithographie reproduzierbar 
wurden.20 Mithilfe der Chorople thentechnik 
ließen sich Bereiche verschiedener Scha-
densklassen durch unterschiedliche Schraffu-
ren oder Farbschattierungen voneinander ab-
grenzen.21 Während die meisten thematischen 
Karten zunächst auf den gesamten Staat be-
zogen waren, entstanden mit Beginn der amt-
lichen Städtestatistik auch immer mehr the-
matische Stadtkarten.22 Für Paris wurden im 
19. Jahrhundert auf Basis solcher Statisti-
ken aufwändige Stadtatlanten erstellt, die die 
Stadt als „vielschichtiges Gebilde“ („a multi-
layered entity“) darstellten bzw. als „komplexe 
Ablagerungen natürlicher und menschlicher 

19 Werner Göpner: „Die zerstörte Stadt im 
Kartenbild. Darstellungsformen in Scha-
densplänen“, in: Berichte zur deutschen 
Landeskunde 6 (1949), S. 95–163. Siehe 
auch maschinenschriftlicher Auszug 
im Stadtarchiv Hannover, 1. NR.2.05, 
Nr. 6927 – Neue Stadt und Schadens-
pläne sowie Angaben über Zerstörungs-
grade und Einwohnerzahlen deutscher 
Städte, Amt für Landeskunde, Kosack, 
Göpner, Scheinfeld 1. April 1948.

20 Arthur Howard Robinson: Early Thematic 
Mapping in the History of Cartography, 
Chicago: University of Chicago Press, 
1982, S. 192.

21 Ein frühes Beispiel der Choroplethen-
technik, eine Karte zur Bevölkerungs-
dichte in Preußen, Karte 13 aus 
Administrativ Statistischer Atlas vom 
Preussischen Staate, Berlin: Simon 
Schropp & Comp., 1828, wurde erneut 
abgebildet bei  Robinson 1982, S. 114.

22 Kamleithner 2020, S. 85.

Schichtungen“ („a complex sedimentation of 
natural and human layers“).23 

Die Städtebau- und Medienhistorikerin Christa 
Kamleithner analysierte die Anwendung thema-
tischer Karten des 19. und frühen 20. Jahrhun-
derts durch die Stadtplanung. Beginnend mit 
Karten zur Hygiene- und Kanalisationsplanung 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts sowie Pla-
nungen für neue Verkehrswege24 stützen sich 
vor allem die Bauzonenordnungen und Entwick-
lungspläne gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
auf kartographische Darstellungen der statisti-
schen Daten.25 Als Vorbereitung für den Stadt-
erweiterungswettbewerb für Paris 1919/20 
wurde eine Ausstellung mit statistischen Kar-
ten gezeigt, auf die sich Wettbewerbsteilneh-
mende stützen konnten. Im englischen Man-
chester wurden von 1943 an in Vorbereitung für 
eine Grundplanung zum Wiederaufbau beson-
ders aufwändige Erhebungen zu verschiedens-
ten Aspekten vorgenommen, die der städtische 
Vermessungsingenieur und Sachverstän-
dige („City Surveyor and Engineer“)  Rowland 
 Nicholas 1945 im bereits erwähnten City of 
Manchester Plan veröffentlichte.26

Die ersten thematische Stadtkarten des 
19. Jahrhunderts entstanden, um die „so vie-
len Übel“, die die Bewohner:innen der Städte 
befallen hatten, möglichst wissenschaftlich 
zu analysieren und zu behandeln, insbeson-
dere ansteckende Krankheiten und Armut.27 
Straßen- und hausgenaue Daten zum Leben 
der Menschen wurden ermittelt, in einer Pio-
nierleistung durch den britischen Sozialrefor-
mer Charles Booth für London. Vielfach ent-
standen Karten zur Wohndichte, besonders in 

23 Picon 2003, S. 138–139.

24 Kamleithner 2020, dort Kapitel 5: „Meta-
phern der Hygiene- und Städtebaubewe-
gung“ (S. 141–163) und Kapitel 6: „Mobil 
machen. Planung als Verkehrsplanung“ 
(S. 165–193).

25 Kamleithner 2020, dort Kapitel 8: „Mit 
dem Markt planen. Zonenbauordnungen, 
Entwicklungspläne, Strukturmodelle“ 
(S. 217–252).

26 Rowland Nicholas: City of Manchester 
Plan: Prepared for the City Council, 
Norwich: Jarrold & Sons, 1945. Der Plan 
ist online verfügbar: https://issuu.com/
cyberbadger/docs/city_of_manches-
ter_plan_1945 (31.05.2022).

27 Vaughan 2019, S. 2.
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Militärische Karten

In Großbritannien sammelt das 1917 gegründete 
National War Museum, heute Imperial War Mu-
seum, Kriegs- und Schadenskarten aus eige-
ner militärischer Benutzung und teils auch er-
beutete Karten der Kriegsgegner,32 darunter 
frühe Bombentrefferkarten des Ersten Welt-
kriegs.33 Deutsche Luftstreitkräfte erstellten 
Zielkarten für die Bombardierung von Städten, 
z. B. am 5. Juni 1941 eine „Hafenzielkarte“ für 
Liver pool, auf die eine Zerstörungskarte folg-
te.34 Nachdem ein Großbrand infolge eines Luft-
angriffs auf Hamburg im Juli 1943 großflächige 
Zerstörungen hervorgerufen hatte, erstellten 
die britischen Luftstreitkräfte eine Entflamm-
barkeitskarte (Fire Hazard Map) für das Stadt-
gebiet. Bereits stark beschädigte Gebiete kar-
tierten sie darin mit weißen Flächen.35 Zuvor, im 
April 1941, war dieselbe Technik der Kartierung 
auf Luftbildern für das heftig kriegsbeschä-
digte englische Coventry genutzt worden36 und 
breitete sich bis Endes des Krieges aus.37 Zu-
sammenhänge zwischen militärischer und zi-
viler Kartierung konnten bisher nicht ermittelt 
werden.

32 Hinweis auf die Sammlungsgeschichte 
im Inhaltsverzeichnis auf der „Contents“-
Seite und zahlreiche Abbildungen in: Peter 
Chasseaud: Mapping the First World War, 
Glasgow: Collins, 2013.

33 Zum Beispiel die Karte „Zeppelin and Ae-
roplane Bombs on London“, Neudruck aus 
„The Daily Mail“, 31. 01.1919, in: Chasseaud 
2013, S. 212.

34 Peter Chasseaud: Mapping the Second 
World War. A history of the war through 
maps from 1939 to 1945, Glasgow: Collins/
London: Imperial War Museums, 2015, 
S. 54–55.

35 Chasseaud 2015, S. 160–161.

36 Schadenskarte für Coventry, 11.04.1941, 
abgebildet in: Chasseaud 2015, S. 51. 
Siehe hierzu auch Kapitel 8 bei Anm. 12: 
vgl. StaHH_720-1/2_265-11=777; ver-
gleichbare Karten, auch zu anderen deut-
schen Städten, sind im Internet durch die 
British Library, herausgegeben vom Lon-
don War Office, 1944, öffentlich einsehbar: 
https://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/
maps/europe/4998876udussu2u1944.
html (08.04.2022).

37 Schadenskarte für Köln, 18.11.1944, und 
für Dresden, 16.03.1944, abgebildet in 
Chasseaud 2015, S. 163 und 166.

Arbeitsstabkarten

Für die Aufnahme der Schäden hatte sich vor 
dem Beginn des Zweiten Weltkriegs noch kein 
nationaler oder internationaler Standard etab-
liert. Der Arbeitsstab Wiederaufbau deutscher 
Städte verfasste und versandte im Juli 1944 
Richtlinien an alle Städte, die definierten, wie 
Schadensgrade an Gebäuden durch die Stadt-
verwaltungen ingenieursmäßig bestimmt wer-
den sollten. Diese Richtlinien I vom 15. Juli 1944 
werden im Anhang erstmals vollständig abge-
druckt. Auf dieser Grundlage sollten städtische 
Behörden Vorläufige Bestandskarten erstellen. 
Nach Kriegsende hätten dann endgültige Be-
standskarten nach ähnlichem Muster erstellt 
werden sollen. Dies erfolgte jedoch nicht mehr 
in einheitlicher Weise, sondern die einzelnen 
Städte fanden ihre jeweils individuellen Wege 
der Schadensdarstellung (siehe Kapitel 3, 
dort Abschnitt „Begriffe“). Die Arbeitsstab- 
Richtlinien 1944 gaben vor, wie Gebäudeschä-
den prozentgenau berechnet werden konn-
ten, im Spektrum zwischen leichten und sehr 
schweren Schäden.38 Allerdings forderte das-
selbe Richtlinienblatt, nur diejenigen Schäden 
zu kartieren, die einen Verlust von 50 % der ur-
sprünglichen Gebäudesubstanz überschritten: 
„Für die Wiederaufbauplanung sind maßgeblich 
die totalen und schweren Schäden, während 
mittlere Schäden nur im Einzelfall, leichte Schä-
den überhaupt nicht von Bedeutung sind.“39 

Neben der Formulierung der Richtlinien er-
zeugte der Arbeitsstab Wiederaufbau deut-
scher Städte auch eigene Schadenskarten. 
Auf Basis von Karten, welche die Tiefbau-
ämter kriegsbeschädigter Städte meist gra-
phisch vereinheitlichend neu erstellten (u. a. 
Essen: Kat. I-2 Schadenskarte 1 : 25 000; Leip-
zig: Kat. V-5 Schadensplan Tiefbauamt) und an 
den Arbeitsstab sandten, entstanden dort Kar-
ten in einheitlicher Graphik, die einen zusam-
mengehörigen Kartenbestand in den Maßstä-
ben 1 : 10 000 und 1 : 25 000 erzeugten (Essen: 
Kat. I-3; Leipzig: Kat. V-6; Hamburg: Kat. III-6). 
Die Übersichtspläne zeigen Gebietsschäden 
und unterscheiden nicht zwischen einzelnen 
Bauten. Umgezeichnete vorläufige Bestands-
karten existieren vermutlich für mindestens 
53 Städte, wie Recherchen im Kartennach-
lass Konstanty Gutschow am Archiv der Car-
leton University Ottawa ergaben.40 Für Ham-
burg sind eine Vorläufige Bestandskarte aus 
der Kriegszeit (Kat. III-6) und mehrere Blätter 

38 Dies geschah über „Schadensmerkmale“, 
siehe Arbeitsstab Wiederaufbauplanung 
zerstörter Städte, Richtlinien I vom 15. Juli 
1944, S. 5.

39 Arbeitsstab-Richtlinien 1944, S. 3.

40 Georg-Felix Sedlmeyer sichtete und in-
ventarisierte den dortigen Bestand der 
Arbeitsstabkarten im Jahr 2018.

Innenstadtquartieren.28 Geograph Ola Söder-
ström machte auf den Wirkungszusammenhang 
zwischen derartigen Karten und daraus resul-
tierenden Stadtumbau- und Sanierungspla-
nungen aufmerksam.29 Schadenskartierung mit 
dem Ziel, das neue Übel, den Zerstörungszu-
stand, zu überwinden, kann als Teil dieser kura-
tiven Tradition interpretiert werden. So wurden 
unter anderem nach dem Zweiten Weltkrieg in 
München verschiedenste Sozialdaten erhoben, 
um das Ausmaß der Aufgaben im Wohnungs-
bau und in der Wiederherstellung der öffentli-
chen Versorgung statistisch abzubilden.30 

Die Denkmalkartierungen aus dem Zwei-
ten Weltkrieg und der Nachkriegszeit gehen 
auf  ältere Kartierungspraktiken zurück, die im 
 Kapitel 5 behandelt werden.31

28 Zum Beispiel „Darstellung des Verhält-
nisses der Bewohner zur Fläche in den 
Stadtbezirken“, Hermann Schwabe: Die 
Resultate der Berliner Volkszählung vom 
3. December 1867, Berlin: Kortkampf, 
1896, Tafel I, reproduziert in: Kamleithner 
2020, S. 72.

29 Ola Söderström: „Paper Cities: Visual 
Thinking in Urban Planning“, in: Ecumene, 
3. Jg., H. 3, Nr. 3 (1996), S. 249–281, 
S. 262–272.

30 Zahlreiche zeitgenössische Abbildungen 
für verschiedene Städte bei Uta Hohn: Die 
Zerstörung deutscher Städte im Zweiten 
Weltkrieg. Regionale Unterschiede in der 
Bilanz der Wohnungstotalschäden und 
Folgen des Luftkrieges unter bevölke-
rungsgeographischem Aspekt, Dortmund: 
Dortmunder Vertrieb für Bau- und Pla-
nungsliteratur, 1991, S. 291–319. Bebilder-
ter Abschlussbericht dieser Tätigkeiten 
für München: Helmut König: „Beiträge zur 
Soziographie Münchens. Bearbeitet im 
Wiederaufbaureferat der Landeshaupt-
stadt München von Dr. Helmut Koenig 
1949–1950“, maschinenschriftlicher Be-
richt mit 15 Tafeln, München, 1950. 

31 Zur Denkmalkartierung auch Carmen M. 
Enss: „Erbeprozesse bei den Aufbaupla-
nungen für Städte in den 1940er Jahren: 
Schadensaufnahmen, Inventarisation, 
Aufbau“, in: Forum Stadt, H. 1,  2022, 
S. 51–62.
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Bestandskarten, die nach demselben Muster 
wie Vorläufige Bestandskarten gemäß Arbeits-
stab-Richtlinien 1944 nach dem Krieg ent-
standen, überliefert (eine Karte bei Jörn Düwel 
und Niels Gutschow, dort datiert auf Som-
mer 1945,41 und Kat. III-8, schriftlich datiert auf 
1946) überliefert. Diese Häufung ist darauf zu-
rückzuführen, dass der Stadtplaner Konstanty 
Gutschow sowohl die Funktion des Architek-
ten für die Neugestaltung der Hansestadt Ham-
burg und die Leitung des Amts für kriegswich-
tigen Einsatz (AkE) für Hamburg innehatte als 
auch verantwortlich für den Inhalt der Richtli-
nien war.42 

Schadenskarten konnten auf eine Praxis der 
Themenkartierung in Städten zurückgreifen, 
die sich im 19. Jahrhundert formiert hatte und 
die sich zur wichtigen Grundlage für Stadtpla-
nung entwickelte. Militärische Schadenskarten 
entstanden im Krieg, wobei die Stadtverwaltun-
gen nicht auf diese Dokumente zurückgriffen. 
Die Arbeitsstab-Richtlinien 1944 lieferten hin-
gegen auch für die Nachkriegsjahre Anleitun-
gen und Ideen, wie die veränderten Zustände in 
den Städten in Karten erfasst werden konnten. 

41 Jörn Düwel/Niels Gutschow: A Blessing in 
Disguise: War and Town Planning in Eu-
rope 1940–1945, Berlin: DOM Publishers, 
2013, S. 258–259.

42 Arbeitsstab-Richtlinien 1944, Vermerk auf 
der letzten Seite.
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Kriegsschadensaufnahme –  
ein mehrstufiger Prozess

During and after the Second World War, many extremely varied maps of war damage were cre-
ated, depicting and evaluating the damage and the buildings that remained. As records of urban 
history, these maps have so far proved difficult to decipher, as most were archived without fur-
ther written documentation. Recent studies on the origin of these maps have been piecemeal and 
there have been no broad surveys or comparative analyses aimed at understanding these docu-
mentary sources. This article provides an overview of the historical background of records of war 
damage as an activity. To do this, written sources were linked with maps, and maps were consid-
ered in chronological and thematic groups. Recording and mapping war damage can be described 
as a dynamic process with several stages. Three process steps can be distinguished that can be 
categorised as the activities of ‘recording and evaluation’, ‘analysis’ and ‘planning’. It is shown that 
the aim of these activities was to document the effects of aerial warfare, to generate a hybrid and 
contextualized view of a city and to create preliminary plans for reconstruction and development. 
An important finding of this research is that these process steps can be observed in damage maps 
for every city, regardless of differences in cartographic style. Distinguishing process steps makes 
it easier to place individual maps in their specific historical context. It becomes possible to com-
pare maps, to add information that is frequently missing such as keys or details of authorship, and 
to understand the aim of the maps or the task that they were made to perform. It is also possible 
to reconstruct both how the situation was perceived when the maps were created, and later (re)
construction planning after the war. The motives of the various actors involved, specific local re-
quirements, and the resulting local guidelines created to overcome the chaotic situation caused by 
the damage are revealed, as are the politics of city administrators or general administrative deci-
sion-making processes and structures.

KRIEGSSCHADENSAUFNAHME –  
EIN MEHRSTUFIGER PROZESS

Die Kriegsschadensaufnahme, ein Feststel-
len und Festhalten von Kriegseinwirkungen 
am baulichen Bestand einer Stadt, muss als 
ein dynamischer Prozess begriffen werden. 
Diese Perspektive ermöglicht es erstmals, bis-
lang schwer verständliche Kriegsschadenskar-
ten als Quellen zur Stadtbaugeschichte lesbar 
zu machen und in den Kontext fortschreiten-
der Beschädigungen und des Wiederaufbaus 
einzuordnen. Mit dem Begriff Kriegsschadens-
aufnahme werden hier die Arbeitsabläufe be-
zeichnet; davon zu unterscheiden sind de-
ren Produkte, also Listen, Karten, Berichte und 
Pläne. Beginnend mit den ersten Luftkriegs-
beschädigungen am Anfang der 1940er-Jahre 
bis in die Mitte der 1950er-Jahre entstand in 
den untersuchten Städten vielfältiges Karten-
material, das heute anhand der Darstellungs-
weise umfassende Rückschlüsse auf Kriegs-
ereignisse und -einwirkungen, ebenso aber auf 
darauffolgende Wiederaufbau- oder Planungs-
vorhaben zulässt: angefangen mit der detaillier-
ten Nachverfolgung einzelner Beschädigungen 
über die flächendeckende Bewertung ganzer 
Stadtquartiere für planerische Vorhaben bis hin 
zu Versuchen, städtebauliche Wiederaufbau-
konzepte zu entwickeln. Die Bedeutung dieser 
Karten als Quellendokumente für die Analyse 
urbaner Transformationsprozesse der Wieder-
aufbauzeit kann daher nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Dabei muss bedacht werden, 
dass sich durch Kriegseinwirkung, witterungs-
bedingten Verfall oder Baumaßnahmen sowie 
durch die politischen und gesellschaftlichen 
Umbrüche die Ausgangslagen für den Wieder-
aufbau stets veränderten. Dementsprechend 

änderte sich auch der Blick auf Zerstörung und 
Wiederherstellung, während sich die Aufga-
benstellungen zur Bearbeitung des abgegan-
genen, ruinösen oder intakten Baubestands 
weiterentwickelten. 

Ebenso muss für die Kriegsschadensaufnahme 
und den Wiederaufbau berücksichtigt wer-
den, dass sich das Luftkriegsgeschehen in je-
der Stadt unterschiedlich gestaltete und jede 
Stadt von ihren historischen, naturräumlichen 
oder sozialen Aspekten her unterschiedliche 
Ausgangslagen besaß. So stellen auch Kriegs-
schadenskarten in ihrer geographischen wie 
zeitlichen Entwicklung ein überaus heteroge-
nes Quellenmaterial dar, dessen Erforschung 
bisher nur punktuell erfolgte. Ein grundlegender 
Überblick über die Charakteristika und die Ent-
wicklung der Kriegsschadenskartierung wurde 
bisher nicht versucht.1 Um Inhalt und Aussagen 
von Kriegsschadenskarten zu verstehen, fehl-
ten dazugehörige Schriftstücke, Legenden und 
Autorenverzeichnisse oder es herrschte Un-
kenntnis über den damaligen Sprachgebrauch. 
Dieses Kapitel soll die Interpretation dieses 
Quellenmaterials sowie seiner historischen Ent-
stehung, Verwendung und Intention erleichtern. 
Es gliedert nun erstmals eine Vielzahl in zahl-
reichen Archiven gefundener Kriegsschadens-
karten nach Inhalt und Darstellungsweise in 

1 Siehe weiter unten in diesem 
Kapitel bei Forschungsstand 
Kriegsschadensaufnahme.

verschiedene Kartengruppen, welche Prozess-
stufen der historischen Kriegsschadensauf-
nahme zugeordnet werden. 

ZEITGENÖSSISCHE ABHANDLUNGEN 
ZUR KRIEGSSCHADENSAUFNAHME

Es liegen bereits Untersuchungen aus der un-
mittelbaren Nachkriegszeit vor, die zur Les-
barkeit von Schadenskarten als stadtbauge-
schichtliche Quelle vielerlei Hinweise liefern: 
Eine frühe Studie zur Darstellung von Kriegs-
schäden in Karten unternahm der Geograph 
Werner Göpner 1949.2 Er beschrieb für meh-
rere Städte Schadenskarten und untersuchte 
deren „Darstellungsformen“ und „Farbtechni-
ken“3 hinsichtlich ihrer kartographischen und 
intuitiven Lesbarkeit. Bereits zwei Jahre vorher 
beschrieb der Bauingenieur  Bernhard  Wedler 

2 Werner Göpner: „Die zerstörte Stadt im 
Kartenbild: Darstellungsformen in Scha-
densplänen“, in: Berichte zur Deutschen 
Landeskunde, H. 6, 1949, S. 95–117.

3 Göpner 1949, S. 95f.
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für Berlin,4 wie eine verlässliche Schadenser-
hebung erfolgen könne beziehungsweise mit 
welchen Maßstäben und unter welchen Ge-
sichtspunkten ein Schaden zu bemessen sei. Er 
forderte damit eine einheitliche Schadenserhe-
bung in allen Städten nach seinem Vorbild. Al-
lerdings ging er nicht darauf ein, wie Schäden 
in den Karten wiederzugeben seien. Ähnlich 
wurde auch in anderen Publikationen und vor al-
lem in Heften und Aufsätzen zum Wiederauf-
bau aus den späten 1940er- und frühen 1950er-
Jahren, jeweils für einzelne Städte (Hamburg, 
Leipzig, Lübeck), für eine zuverlässige Scha-
denserhebung als Grundlage des Wiederauf-
baus plädiert. Entsprechende Karten wurden 
teilweise auch abgebildet und mit Wiederauf-
bauabsichten in Verbindung gesetzt, aber stets, 
ohne sich eingehender mit der Entstehung und 
Zielsetzung der Karten selbst zu befassen.5 Im 
Jahr 1961 gab der Architekt Edgar Wedepohl6 
einen Überblick zu Beschädigungen mehrerer 
Städte als Grundlage der Wiederaufbauüberle-
gungen – dargestellt in vereinfachten und ver-
einheitlichten Schadenskarten. 

FORSCHUNGSSTAND  
KRIEGSSCHADENSAUFNAHME

Die Anzahl der bisherigen Arbeiten, die sich mit 
dem Phänomen Kriegsschadensaufnahme und 
darüber hinaus mit den dazugehörigen Kriegs-
schadenskarten auseinandersetzen, ist über-
schaubar. Sie fokussieren nicht die Lesbarkeit 
von Schadenskarten im Kontext der Stadt-
baugeschichte, sondern zeigen Schadenskar-
ten lediglich als Teil der Stadtplanung.7 Der 
Kunsthistoriker Hartwig Beseler und der Archi-
tekturhistoriker Niels Gutschow argumentieren 
im Jahr 1988, dass aus geschichtlicher Sicht 

4 Bernhard Wedler: „Feststellung der 
Kriegsschäden als Grundlage des Wieder-
aufbaues“, in: Bernhard Wedler/Alfred 
Hummel: Trümmerverwertung. Techni-
sche Möglichkeiten und wirtschaftliche 
Bedeutung, Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn, 
1947.

5 Vgl. Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands (Hrsg.): Leipzig gestern – 
heute – morgen. Ein Atlas, Leipzig 1946; 
Hans Pieper: Lübeck. Städtebauliche Stu-
dien zum Wiederaufbau einer historischen 
deutschen Stadt, Hamburg: Sachse, 1946; 
Bernhard Hopp: „Über denkmalspfle-
gerische Probleme beim Wiederaufbau 
Hamburgs“, in: Baurundschau, H. 37, 1947, 
S. 115–136.

6 Edgar Wedepohl: Deutscher Städtebau 
nach 1945, Essen: Richard Bracht, Grafi-
sche Betriebe Verlag GmbH, 1961.

7 Vgl. Wedepohl 1961.

„die Stadt der Zukunft […] weitgehend auf einer 
tabula rasa gründen [musste]“.8 Sie zeigen dazu 
Schadenskarten, denen neue Planungsansätze 
gegenübergestellt werden.9 Gleichzeitig wird 
ausführlich ein Verlust von Bausubstanz durch 
Krieg und geplante Trümmerräumung beschrie-
ben. Über die Kriegsschadensaufnahme als 
Handlung, die auf das Kriegsgeschehen folgte, 
informiert ausführlicher ebenfalls Ende der 
1980er-Jahre dann die Arbeit Träume in Trüm-
mern der beiden Architekturhistoriker Wer-
ner Durth und Niels Gutschow,10 in der die Au-
toren die Planung und den Wiederaufbau in der 
Kriegs- und Nachkriegszeit nachzeichnen.11 Die 
einzige Arbeit, die sich konkret mit der Erhe-
bung von Daten zur Kriegsbeschädigung ausei-
nandersetzt, ist die Schrift der Geographin Uta 
Hohn aus dem Jahr 1991.12 Sie zeigt, wo Fehler-
quellen in den Schadenserhebungen und -zah-
len auszumachen sind und wie diese durch 
unterschiedliche Schadensmaßstäbe, Bemes-
sungsmethoden oder schlicht durch Schätzun-
gen zustande kamen. Zuletzt gaben die bei-
den Architekturhistoriker Jörn Düwel und Niels 
Gutschow nochmals Hinweise darauf, wie be-
deutsam eine genaue Kenntnis des Schadens 
für die Planungen war.13 Im Gegensatz zu den 
bisherigen Arbeiten wird in diesem Kapitel die 
Kriegsschadensaufnahme mit ihren wechseln-
den Perspektiven auf Schäden als Prozess be-
leuchtet, um erstmals eine Entwicklung der 
Kriegsschadenskarten sowie deren Bedeutung 

8 Hartwig Beseler/Niels Gutschow: Kriegs-
schicksale Deutscher Architektur. Ver-
luste – Schäden – Wiederaufbau. Eine 
Dokumentation für das Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland, Neumünster: 
Wachholtz, 1988, S. LVX.

9 Beseler/Gutschow, 1988, S. LVIII–LVX.

10 Werner Durth/Niels Gutschow: Träume in 
Trümmern. Planungen zum Wiederaufbau 
zerstörter Städte im Westen Deutsch-
lands. 1940–1950, Braunschweig: Vieweg, 
1988.

11 Siehe auch: Werner Durth: „Der program-
mierte Aufbau: Speers ‚Arbeitsstab zum 
Wiederaufbau bombenzerstörter Städte‘“, 
in: Bauwelt, H. 48, 1984, S. 378–390; 
Werner Durth: Deutsche Architekten. 
Biographische Verflechtungen 1900–1970, 
Stuttgart: Krämer, 1986.

12 Uta Hohn: Die Zerstörung deutscher 
Städte im Zweiten Weltkrieg, Dortmund: 
Dortmunder Vertrieb für Bau- und 
Planungsliteratur, 1991, S. 34–40 und 
S. 42–49.

13 Jörn Düwel/Niels Gutschow: A Blessing 
in Disguise: War and Town Planning in 
 Europe 1940–1945, Berlin: DOM publi-
shers, 2013, S. 145f.

für den Städtebau zu beschreiben. Vorarbeiten 
dafür waren Einzeluntersuchungen zu Augs-
burg,14 Stuttgart15 und Nürnberg.16

BEGRIFFE

Für die Kriegsschadensaufnahme als Pro-
zess liegen bislang kaum Begriffsdefinitio-
nen vor, was sich für die Untersuchung allge-
mein als problematisch erwies. In nahezu jeder 
Stadtverwaltung ist – vor allem für die Zeit nach 
Kriegsende – ein individuelles Vokabular für 
die Beschreibung von Gegenständen und Tä-
tigkeiten einer Kriegsschadensaufnahme vor-
zufinden, sodass für die Beschreibung des 
Phänomens Kriegsschadensaufnahme allge-
meingültige Begriffe gewählt werden mussten. 
Zum besseren Verständnis und um Missver-
ständnissen vorzubeugen, sollen daher vorweg 
wichtige zeitgenössisch und gegenwärtig ge-
bräuchliche Begriffe im Zusammenhang mit der 
Kriegsschadensaufnahme erläutert werden. 
Eine Terminologie zum Themenfeld Kriegs-
schadensaufnahme kann an dieser Stelle noch 
nicht gegeben werden. Für die Beschreibung 
einer Kriegsschadensaufnahme ergibt sich zu-
dem die Besonderheit, dass die Kriegsscha-
densaufnahme per se schon Beschreibungen 
von Zerstörungszuständen beinhaltet. Daher 
ist genau darauf zu achten, dass sich der his-
torisch beschriebene Gegenstand (bspw. die 
Ruine), die Tätigkeit des Beschreibens selbst 
(bspw. das Erfassen oder Bewerten) und das 
Produkt einer solchen Beschreibung (bspw. die 
Schadenskarte) genau unterschieden  lassen. 

14 Georg-Felix Sedlmeyer: „Augsburg. Die 
Funktion der Kriegsschadenserfassung in 
der Wiederaufbauplanung“, in: Lisa Marie 
Selitz/Sophie Stackmann (Hrsg.): Wert-
zuschreibungen und Planungslogiken in 
historischen Stadträumen. Neue Beiträge 
zur städtebaulichen Denkmalpflege, Bam-
berg: University of Bamberg Press, 2018, 
S. 13–54.

15 Ronja Rothweiler: Wertezuschreibungen 
in der Schadenserfassung, Trümmer-
räumung und Trümmerverwertung in und 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Beispiel 
Stuttgart, Masterarbeit im Masterstudien-
gang Denkmalpflege/Heritage Conserva-
tion der Otto-Friedrich-Universität Bam-
berg und der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Coburg, 2020.

16 Carmen M. Enss/Georg-Felix Sedl-
meyer: Ruinen und urbanes Kulturerbe. 
Stadtkartierung in Nürnberg 1942–1952. 
Ergebnisse des Masterstudiengangs 
Heritage Conservation der Otto Friedrich
Universität Bamberg, Bamberg: Otto-
Friedrich-Universität, 2020; https://doi.
org/10.20378/irb-47932.
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Beispiele für historisch unterschiedliche Be-
zeichnungen können viele angeführt werden: 
So wollte man in Bayern17 nach dem Krieg Rui-
nen, Trümmer und Schutt detailliert in bis zu 
neun Unterkategorien untergliedern, wohin-
gegen in Hamburg schlicht von „Restbauwer-
ken“ und „Altbaustoffen“ gesprochen wurde.18 
Für Tätigkeiten unterschied man 1942 in Nürn-
berg zwischen der „Schadensbesichtigung“ 
und einer separaten „Begutachtung von Schä-
den“.19 Mit Ersterer war die Lokalisierung von 
Schadensstellen gemeint, mit dem zweiten 
Begriff die Bewertung eines Schadens für In-
standsetzungsfragen. Daraus konnten die „So-
fortmaßnahmen“ 20 folgen, die als „solche Maß-
nahmen zu verstehen [sind], durch welche 
schnell und ohne umfangreiche Neubaumaß-
nahmen die weitere Ausbreitung von Schäden 
verhindert und die Bewohnbarkeit wiederher-
gestellt oder erhalten werden kann.“21 In Hanno-
ver unterschied man Anfang der 1950er-Jahre 
ähnliche Arbeitsschritte: „Schadensmel-
dung“22, „Schadensgradschätzung“23 und 

17 Vgl. Stadtarchiv Nürnberg, C 20-VIII, Nr. 1: 
Trümmerverwertung, Aufräumung und 
Aufbau, Mitteilungen des bayerischen 
Arbeitsministeriums, Nummer 2 vom 
Februar 1946.

18 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 131-1 
II, Nr. 9181, Bd. 1: HGVB vom 04.08.1948 
(Enttrümmerungsgesetz vom 31.07.1948).

19 Stadtarchiv Nürnberg, C 52-I, Nr. 29: 
Gebäudeschäden, Dienstanweisung 
zur Feststellung von Fliegerschäden, 
17.08.1942.

20 Vgl. Stadtarchiv Nürnberg, C 52-I, 
Nr. 29: Besprechungsniederschrift vom 
30.09.1940: „Unter Sofortmaßnahmen 
sind nach der 18. Anordnung des General-
bevollmächtigten für die Bauwirtschaft 
vom 14. September 1940, Reichsanzeiger 
Nr. 218 solche Maßnahmen zu verstehen, 
durch welche schnell und ohne umfang-
reiche Neubaumaßnahmen die weitere 
Ausbreitung von Schäden verhindert und 
die Bewohnbarkeit wiederhergestellt oder 
erhalten werden kann.“

21 Stadtarchiv Nürnberg, C 52- I, Nr. 29: Be-
sprechungsniederschrift vom 30.09.1940, 
Definition der Sofortmaßnahmen nach der 
18. Anordnung des Generalbevollmächtig-
ten für die Bauwirtschaft vom 14.09.1940, 
Reichsanzeiger Nr. 218.

22 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.2.05, Nr. 1138.

23 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.6.04, Nr. 42:  
Aktenvermerk vom 09.05.1951.

„Schadenseinzeichnung“24 in Pläne oder Kar-
ten. An allen untersuchten Orten25 erscheinen 
zusätzliche Begriffe wie Schadensfeststellung, 
Schadenserfassung, Schadenserhebung oder 
Schadensermittlung, die versuchen – wie auch 
der für das Forschungsprojekt gewählte Begriff 
der Kriegsschadensaufnahme – einen gesam-
ten Arbeitsablauf als Prozess samt dessen Er-
gebnisses oder Produkts verallgemeinernd zu 
beschreiben. Die Produkte einer Kriegsscha-
densaufnahme können neben der hier im Fo-
kus stehenden Schadenskarte eine Listung von 
Schäden, Berichte oder Karteien sein, die ein 
bestimmtes Gebiet zu einem Zeitpunkt oder 
während einer Zeitspanne abbilden.

Mit dem Phänomen der Kriegsschadensauf-
nahme sind auch Begriffe zur Bewertung der 
Intensität einer Beschädigung verbunden, die 
in den verschiedenen Städten zwar stets ähn-
lich lauteten, sich aber inhaltlich stark unter-
scheiden.26 Es wird hier angenommen, dass 
der Akteur oder die Akteurin, deren Zeit und 
die örtlichen Gegebenheiten Einfluss auf die 
Bewertungen hatten. Die Schadensintensität 
wurde in den meisten Fällen qualitativ beschrie-
ben und dabei in leichte, mittlere, schwere und 
totale Schäden unterschieden. Welche „Scha-
densmerkmale“27 den Abstufungen dann je-
weils zugewiesen wurden, lässt sich nur punk-
tuell rekonstruieren. Vielfach bleibt unklar, ob 
sich eine Schadensbeschreibung nur auf die 
Materialität (Bausubstanz) bezog, oder aber 
auch eine noch vorhandene, eingeschränkte 
beziehungsweise verlorene Funktion eines 
Bauwerks mitberücksichtigte. Zumindest für 
Hamburg konnte in einem Schreiben des Sta-
tistischen Landesamtes28 festgestellt werden, 
dass man sich hier, im Gegensatz zu anderen 
Städten, nicht an der abgängigen Bausubs-
tanz orientierte, sondern fragte, wie viel oder 
welchen Aufwand eine Aufbauleistung kostete. 
Neben qualitativen waren auch quantitative 

24 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.2.05, 
Nr. 6932: Übersicht über die alten, 
 vorhandenen Schadenspläne, o. D.

25 Nürnberg, Hamburg, Hannover, Freiburg 
im Breisgau, Leipzig, Essen.

26 Bereits Hohn 1991 verweist auf die Tat-
sache, dass die jeweils angewandten 
Maßstäbe einer Beschädigungsintensität 
heute kaum mehr nachvollzogen werden 
können. Dies bestätigte sich auch beim 
Quellenstudium für diese Forschung.

27 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg,   
1341-1 II, Nr. 1132: Tätigkeitsbericht der 
Baubehörde 1945–46, S. 47.

28 Vgl. Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 
135-2II, Nr. 2350: Schreiben des Statisti-
schen Landesamtes an das Statistische 
Reichsamt vom 15.01.1945.

Beschreibungen der Schäden in Prozentanga-
ben möglich. Diese könnten auf die Überlegun-
gen des Arbeitsstabs Wiederaufbauplanung 
zerstörter Städte zurückzuführen sein. In des-
sen Richtlinien I vom 15. Juli 1944 wurden erst-
mals nachvollziehbare Schadensgrade vorge-
funden. Vergleichbar dazu ist die für die Stadt 
Hannover gefundene Göderitz-Tabelle29 aus der 
Nachkriegszeit. Bis auf diese Beispiele bleiben 
die städtisch-individuellen Bewertungsmus-
ter für die Zerstörungs- oder Schadensgrade 
aber unklar. Dennoch dürfte die Bedeutung der 
Arbeitsstab-Richtlinien 1944 aufgrund vielfa-
cher Weiterverwendung nach dem Krieg weit-
reichender sein als bisher bekannt.30 

PROZESSSTUFE I:  
ERFASSEN UND BEWERTEN

Ein Teil der untersuchten Schadenskarten31 
ermöglicht eine chronologische Nachverfol-
gung des Luftkriegsgeschehens in den Städ-
ten (vgl. Kapitel 2, 1. Dokumentationsfunktion 
von Ereignissen). Diese Kartengruppe scheint 
dem grundsätzlichen Erfassen einer aktuellen 
Situation oder einer Momentaufnahme32 zu die-
nen. Sie dokumentiert die Zerstörung mit Zeit, 
Ort, Art und Anzahl der eingetretenen Schä-
den. So strebte die Nürnberger Baubehörde, 
die zu Zwecken der Schadensfeststellung mit 
der Polizei als Leitung des örtlichen Luftschut-
zes kooperierte,33 eine „möglichst umfassende 
Übersicht über die Art und den Umfang der 
Schäden“34 an. Diese sollte als „Grundlage zu 
den organisatorischen Maßnahmen zur Scha-
densbehebung und zur Entscheidung [dienen], 
welche Sofortmaßnahmen durchzuführen, oder 
welche Schadensbehebungen zurückzustellen 

29 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.2.05, 
Nr. 6927: Kriegssachschaden, 
Allgemeines.

30 Vgl. H. Wenckenbach: „Darstellung und 
Statistik von baulichen Kriegsschäden“, 
in: Der Bauhelfer, H. 16, 1947. Wencken-
bach bezeichnet die Arbeitsstab-Richt-
linien 1944 als Grundlage der Kriegs-
schadensbewertung in vielen deutschen 
Städten nach Kriegsende.

31 Vgl. Kat. III-1, IV-1, IV-2, V-2 bis V-4, VI-1, 
VI-4 und VI-5.

32 Vgl. Wedler 1947.

33 Vgl. Stadtarchiv Nürnberg, C 52-I, Nr. 29: 
Direktorial-Verfügung, Nr. 114 vom 
17.08.1942.

34 Stadtarchiv Nürnberg, C 52-I, Nr. 29: 
Dienstanweisung zur Feststellung von 
Fliegerschäden, 17.08.1942.
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sind.“35 Der „Generalbevollmächtigte der Bau-
wirtschaft“ Fritz Todt schrieb zudem in seinen 
Ausführungsbestimmungen zu „Sofortmaßnah-
men bei Bomben- und Brandschäden“: „Den 
Totalschäden sind gleichzusetzen alle Schä-
den an Wohngebäuden, wenn die Instandset-
zung untunlich ist oder hinsichtlich des erfor-
derlichen Material- und Arbeitsaufwandes 
einem Neubau im Wesentlichen gleichkommen 
würde.“36 In den Ausführungsbestimmungen 
enthalten sind Überlegungen zur materiellen 
(wirtschaftlichen) und technischen Instand-
setzungsfähigkeit sowie zur Instandsetzungs-
würdigkeit eines Bauwerks, die im Sinne eines 
öffentlichen Interesses oder einer gesellschaft-
lichen Notwendigkeit, ein Gebäude instand zu 
setzen, zu verstehen ist. Eine Datenerhebung 
zu Beschädigungen konnte also als Grundlage 
verwendet werden, um für oder gegen eine In-
standsetzung oder Sicherung zu entschei-
den. Als ein anderes Beispiel kann die Tätig-
keit des Hamburger Baupolizeiamtes genannt 
werden. Wie im Abschnitt zuvor erwähnt, orien-
tierte sich das Amt an den Wiederherstellungs-
kosten und klassifizierte Schadensgrade in un-
regelmäßigen Schritten zwischen 1000 und 
5000 RM.37 Die Bewertungen im Kontext von 
Sofortmaßnahmen standen somit in zeitlicher 
und örtlicher Abhängigkeit zu verfügbaren Bau-
materialien und Arbeitskräften sowie zur ge-
sellschaftlichen Notwendigkeit zur Nutzbarkeit 
eines Bauwerks. Hier zeigt sich die Tragweite 
dieser Erhebungen für den Erhalt von Bausubs-
tanz. Denn je nach Bewertung bedeutete das 
Verneinen einer Wiederherstellung, Instand-
setzung oder zumindest baulichen Sicherung 
einen schnell fortschreitenden Verfall und so-
mit den einkalkulierten Verlust eines kriegsbe-
schädigten Gebäudes.

Hinsichtlich der Schadensdarstellung in Kar-
ten können zwei verschiedene Untergrup-
pen definiert werden, die zeitlich parallel auf-
traten und die beide eine Momentaufnahme 
bieten und die baulichen Auswirkungen des 
Kriegsgeschehens erfassen sollten: Die erste 
Untergruppe an Karten markiert punktuell ab-
geworfene Bomben im Stadtgebiet und unter-
scheidet diese nach ihrer Wirkung. Das heißt, 

35 Stadtarchiv Nürnberg, C 52-I, Nr. 29: 
Dienstanweisung zur Feststellung von 
Fliegerschäden, 17.08.1942.

36 Stadtarchiv Nürnberg, C52-I, 
Nr. 5: GB Bauwirtschaft Todt, 
Ausführungsbestimmungen. 

37 Vgl. Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 
135-2II, Nr. 2350: Schreiben des Statis-
tischen Landesamtes an das Statisti-
sche Reichsamt vom 15.01.1945. In dem 
Schreiben wird zugleich auf schwankende 
Baustoffpreise verwiesen, was eine stete 
Anpassung der Bewertung erfordert 
hätte.

es wurden Einschlagstellen von Spreng- oder 
Brandbomben erfasst (teilweise auch Blind-
gänger und Langzeitzünder), woraus sich eine 
entsprechende Beschädigung der Umge-
bung ableiten ließ. Urheberin der Karten war 
in der Regel die Polizei als Leitung des örtli-
chen Luftschutzes. Besonders anschauliche 
Beispiele dazu finden sich in Nürnberg mit den 
dort als „Bomben trefferbild“ bezeichneten Kar-
ten (Kat. VI-1). Weitere Beispiele sind hierzu aus 
Hamburg (Kat. III-1) oder Freiburg im Breisgau38 
zu nennen. 

In anderen Städten wurden solche Karten 
wahrscheinlich ebenfalls erstellt, da die Poli-
zei in allen Städten mit dem Luftschutz beauf-
tragt war. Diese Untergruppe an Karten datiert 
folglich auch nur in die Kriegszeit. Die darin vor-
genommene Unterscheidung in Brand- oder 
Sprengbomben kann als relevant für die Viel-
zahl der polizeilichen Aufgaben, wie Überwa-
chung und Koordination von Absperrarbeiten, 
Ruinensicherung, Räumung von Blindgängern 
oder Bergung von Toten und Verletzten, vermu-
tet werden.39 Auch die örtliche Parteiführung 
der NSDAP forderte Zugriffsrechte auf Scha-
densnennungen ein,40 was neben dem Über-
blick noch eine Nutzung der Informationen für 
Propagandazwecke nahelegt. Die Möglichkeit 
der Unterscheidung in Spreng- oder Brand-
schaden war im Krieg zusätzlich für die Ein-
schätzung der Ruinenstandfestigkeit und die 
Bergung von Baumaterialien, aber ebenso nach 
dem Krieg für die Trümmerräumung relevant.41 
Inwieweit zu diesem Zweck speziell die Polizei-
karten herangezogen wurden, konnte im For-
schungskontext nicht abschließend geklärt 
werden.

Die zweite Untergruppe umfasst Schadenskar-
ten, die nun vielmehr erfassen und bewerten, 
indem sie flächenhaft die betroffenen Bauwerke 
und nicht allein punktuell das Abwurfmate-
rial markieren. Hier dokumentierte nun ein 
„Schadensmelder“, „Revierbaubeamter“ oder 

38 Stadtarchiv Freiburg, D.Aö.1.32b: Skizze 
des Schadensgebiets 1. Revier (Freiburg).

39 Vgl. Niels Blunck, „Trümmerräumung und 
Trümmerverwertung in Hamburg 1943–
1954“, Magisterarbeit an der Universität 
Hamburg, 1992.

40 Vgl. Stadtarchiv Freiburg, D.Aö.1.32b: 
Schreiben vom 01.12.1944.

41 Eine Auswertung dieser Schadens-
dokumentation für Sofortmaßnahmen 
(Schnelleinsatz in Hamburg) oder der 
Trümmerräumung entspricht bereits Pro-
zessstufe II. Vgl. hierzu: Stadtarchiv Nürn-
berg, C 20-VIII, Nr. 1: Trümmerverwertung, 
Aufräumung und Aufbau, Mitteilungen des 
bayerischen Arbeitsministeriums, Num-
mer 2 vom Februar 1946.

„Bezirksarchitekt“42 die Schäden in einem be-
stimmten Stadtgebiet. Übersichtspläne (Kat. 
V-I oder VI-3) zeigen Brand- und Erkundungs-
grenzen sowie Luftschutzreviere; für Leipzig 
auch Schadensangaben. Diese Übersichten 
dienten den Angaben auf dem Kartenblatt nach 
vermutlich der Organisation der Einsatzkräfte. 
Die für Leipzig tätigen „Revierarchitekten“43 
fertigten entsprechend ihres Reviers eine Karte 
an oder verzeichneten die Schäden in einem 
bestimmten Kartenblattausschnitt. Unterschie-
den wird nach der Intensität der Beschädigung, 
in der Regel in vorab festgelegten Schadens-
klassenbreiten von leicht, mittelschwer, schwer 
bis totalbeschädigt sowie nach den Luftangrif-
fen, denen jeweils verschiedene Symbol- oder 
Farbkodierungen zugeordnet wurden (Kat. V-2, 
V-3 und V-4).44

Ein weiteres Beispiel dieser Kartenuntergruppe 
sind die Feldpläne 45 in Hannover (Kat. IV-1 und 
IV-2.). Hier erfolgte die Dokumentation durch 
die „Revierbaubeamten“46, die Schäden mittels 
Feldplan – wie es der Name annehmen lässt – 
vor Ort festhielten. Aus dem Feldplan (Maßstab 
1 : 1 000) waren Ort, Art und Anzahl der Beschä-
digungen zu entnehmen, jedoch nicht mehr 
der Luftangriff, da die Feldpläne in die Nach-
kriegszeit datieren. Interessant ist nun, dass 

42 Die Schadensmelder unterzeichneten 
direkt auf den Karten oder werden dort 
als Urheber der Schadenseintragungen 
aufgeführt. Vgl. für Nürnberg: Schadens-
melder (vgl. Stadtarchiv Nürnberg, C 52-I, 
Nr. 29: Gebäudeschäden, Dienstanwei-
sung zur Feststellung von Fliegerschäden, 
17.08.1942); für Hannover: Revierbau-
beamte (vgl. Stadtarchiv Hannover, 
1. NR.2.05, Nr. 6890: Beseitigung der 
Fliegerschäden, Sofortmaßnahmen); 
für Freiburg: Bezirksarchitekten (Stadt-
archiv Freiburg, Bestand C4, Nr. I-06-03: 
Schreiben an den Leiter der Sofortmaß-
nahmen wegen Instandsetzungsaktion 
vom 19.01.1945; für Leipzig: Revierarchi-
tekten (Stadtarchiv Leipzig, StVuR, 
Nr. 15797: Aktenvermerk der Abt. Statistik 
und Berichte vom 23.06.1945).

43 Wie Anm. 42. 

44 Für Nürnberg vgl. Kat. VI-4 und VI-5; für 
Hannover vgl. Kat. IV-1 und IV-2.

45 Vgl. Kat. IV-3. Die unterschiedlichen Be-
zeichnungen lassen sich einem separatem 
Legendenblatt entnehmen: Stadtarchiv 
Hannover, Stadtbauamt, Plan der Stadt 
Hannover 2500SW. Diese als Schadens-
pläne bezeichneten Kartenblätter wurden 
hier nicht abgedruckt. Vergleichbar dazu 
ist das früher datierende Kartenblatt 
Kat. IV-4. 

46 Wie Anm. 42.
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Abb.1 Stadtarchiv Freiburg, D.Aö.1.32b, Skizze des Schadensgebiets 1. Revier (Freiburg, Innenstadt, 30.11.1944)
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den Feldplänen weitere, nun als Schadenspläne 
(Maßstab 1 : 2 500) bezeichnete Kartenblätter 
räumlich zugeordnet werden können.47 Es wird 
davon auszugehen sein, dass für diese Scha-
denspläne in Hannover die Angaben aus den 
bereits erstellten Feldplänen weiterverwendet 
und in die Schadenspläne übertragen wurden.48

Die Karten dieser Gruppe tragen häufig meh-
rere Datumsangaben, die mehreren Luftangrif-
fen, Erfassungszeiträumen oder anderen Er-
eignissen zuzuordnen sind. In manchen Fällen 
überschreiten die angegebenen Zeiträume das 
Kriegsende, oder sie datieren vollständig aus 
der Zeit nach dem Kriegsende.49 Diese Kar-
ten könnten auch mit dem Begriff einer „Erst-
erfassung“ baulicher Schäden umschrieben 
werden. Es erwies sich für diese Karten als 
günstig, wenn die Schadensdarstellung so aus-
gelegt war, dass man sie fortschreiben konnte, 
da sich Schadensgrade durch weitere Luft-
angriffe oder durch Witterungseinflüsse erhö-
hen oder etwa durch Instandsetzungsmaßnah-
men abmildern konnten.50 Mit der Ermittlung 
des Bauzustands in einem bestimmten Gebiet 
sind diese Datenerfassungen in etwa mit einer 
städtebaulichen Bestandserfassung vergleich-
bar;51 zumindest fordern zeitgenössische Ak-
teure deren entsprechende Verwendung oder 
Zielstellung für eine Aufbauplanung.52 Es wird 
in dieser Studie davon ausgegangen, dass der 
Schaden von einem „Schadensmelder“ gleich 

47 Vgl. Kat. IV-3. Die unterschiedlichen Be-
zeichnungen lassen sich einem separaten 
Legendenblatt entnehmen: Stadtarchiv 
Hannover, Stadtbauamt, Plan der Stadt 
Hannover, 2500SW. Diese als Schadens-
pläne bezeichneten Kartenblätter wurden 
hier nicht abgedruckt. Vergleichbar dazu 
ist das früher datierende Kartenblatt im 
Kat. IV-4. 

48 Diese Schadenspläne sind der Prozess-
stufe II zuzuordnen, siehe weiter unten.

49 Vgl. hierzu Karten aus Leipzig (Kat. V-2) 
und Hannover (Kat. IV-1) im Gegensatz zu 
Nürnberg (Kat. VI-4 und VI-5).

50 Vgl. Göpner 1949, S. 100; Arbeitsstab-
Richtlinien 1944.

51 Vgl. Niemeyer und Göderitz, „Kompen-
dium für Städtebau und Nahverkehr“, 
in: Ferdinand Schleicher, Taschenbuch 
für Bauingenieure, Berlin: Springer 1943, 
S. 1254; hierzu auch Hamburg (Kat. III-9 
bis III-14).

52 Vgl. Stadtarchiv Nürnberg, C 20-VIII,  
Nr. 1: Trümmerverwertung, Aufräumung 
und Aufbau, Mitteilungen des bayerischen 
Arbeitsministeriums, Nummer 2 vom 
 Februar 1946; ebenso: Arbeitsstab- 
Richtlinien 1944.

vor Ort bewertet wurde. Die fehlende Überlie-
ferung von Bewertungsmaßstäben lässt auf 
einen subjektiven Ermessensspielraum für den 
Schadensmelder schließen.53 Zusätzlich konn-
ten für einzelne Fälle direkte Bauabsichten mit 
bestimmten Schadensklassenbreiten verknüpft 
werden.54 

Die jeweils unterschiedlichen Interessen von 
Polizei und Bauverwaltung führten dazu, dass 
Schäden oder Kriegsgeschehen auf zwei ver-
schiedene Arten visualisiert wurden (Kat. VI-5), 
oft bei gleichzeitigem Erscheinen und mit einem 
ähnlichen Ziel: der Dokumentation von Kriegs-
einwirkung. Beiden Darstellungsformen gingen 
die Fragen nach Ort, Art und Anzahl der einge-
tretenen Schäden voraus. Ein weiteres Merk-
mal dieser Karten ist, dass in ihnen die Kriegs-
einwirkungen händisch eingetragen wurden. 
Sie sind als Produkte einer Datenerhebung für 
Behörden zu verstehen, die Grundlagen für 
Entschädigungsleistungen55 festlegten und 
mit deren Hilfe auch bauliche Entscheidungen 
getroffen werden konnten.56 Trotz ihrer unter-
schiedlichen Vorgehensweise bei der Dar-
stellung von Schadensursache oder 

53 Vgl. Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 
135-2II, Nr. 2350: Schreiben des Statisti-
schen Landesamtes an das Statistische 
Reichsamt vom 15.01.1945. Eine Aus-
nahme hiervon bilden die Arbeitsstab-
Richtlinien 1944.

54 Vgl. Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 
430-5, Nr. 3109-03: Schreiben Konstanty 
Gutschows vom 16. 10.1943. Ebenso: 
Arbeitsstab-Richtlinien 1944; oder vgl. die 
Farbenerklärung für Gebäudeschäden 
1945 im Bezirk Tempelhof-Schöneberg: 
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoeneberg/politik-und-verwaltung/
aemter/stadtentwicklungsamt/ 
vermessung/schadenskarten-330642.
php (08.04.2022). 

55 Vgl. Reichsgesetzblatt (RGBl.) I 1939, 
S. 1754. Sachschädenfeststellungsver-
ordnung vom 08.09.1939 und RGBl. I 1940. 
S. 1547. Kriegssachschädenverordnung 
vom 30.11.1940.

56 Sofortmaßnahmen, vgl. Stadtarchiv Nürn-
berg, C 52-I, Nr. 29: Besprechungsnieder-
schrift vom 30.09.1940: „Unter Sofort-
maßnahmen sind nach der 18. Anordnung 
des Generalbevollmächtigten für die Bau-
wirtschaft vom 14.9.1940, Reichsanzeiger 
Nr. 218 solche Maßnahmen zu verstehen, 
durch welche schnell und ohne umfang-
reiche Neubaumaßnahmen die weitere 
Ausbreitung von Schäden verhindert und 
die Bewohnbarkeit wiederhergestellt oder 
erhalten werden kann.“

Schadensintensität57 werden sie hier als eine 
Gruppe verstanden, da sie als (zeitlich) erste 
Karten versuchten, den Schaden oder das 
Kriegsgeschehen in der Stadt zu erfassen und 
zu bewerten. Diese Tätigkeiten werden hier als 
die erste Prozessstufe der Kriegsschadensauf-
nahme verstanden.

PROZESSSTUFE II: 
AUSWERTUNG 

Es konnten weitere Schadenskarten identifi-
ziert werden, die hier einer zweiten Prozess-
stufe der Kriegsschadensaufnahme zuge-
ordnet werden sollen.58 Für eine städtische 
Verwaltung stellten sich nach einem Luftangriff 
bzw. nach Kriegsende vermutlich Fragen dazu, 
wo und welche (baulichen) Maßnahmen einge-
leitet werden müssten. Vor dem Hintergrund 
der durch den Krieg wirtschaftlich begrenzten 
Mittel wurde sicherlich auch danach gefragt, 
welche Handlungsoptionen überhaupt zur Ver-
fügung stünden. Die Beantwortung dieser Fra-
gen bedurfte gebündelter oder überblickender 
Angaben zu Schäden zusammen mit weite-
ren Informationen zu vorhandenen Gegeben-
heiten der Stadt. Ein besonders eindrückliches 
Beispiel gibt der Geprüfte Gesamtschadens-
plan (Kat. VI-12) aus Nürnberg ab, der neben 
Schäden auch künstlerisch wertvolle Bauteile 
und bewohnte Untergeschosse und Unterfüh-
rungen zeigt. Auch vergleichbare Karten59 zei-
gen im städtischen Überblick Schäden oder 
Schäden zusammen mit weiterführenden In-
formationen, die für Krisenmanagement oder 
Wiederaufbau relevant erschienen. Der An-
spruch liegt nicht mehr im Erfassen und Bewer-
ten der einzelnen Schäden, sondern ist nun in 
der Auswertung einer Gesamtsituation zu se-
hen. Diese Karten können auch als eine Evalua-
tion von Stadt und Schaden verstanden wer-
den, die somit eine zweite, übergeordnete Stufe 
der Kriegsschadensaufnahme einnehmen. Die 
gezielte Auswahl oder Zusammenführung von 
Informationen diente dabei bestimmten Funk-
tionen – dies zeigt Carmen M. Enss in diesem 
Band (vgl. Kapitel 2, Funktionen 2, 3, 4, 7). 

Ein Beispiel aus Hamburg belegt, dass erst 
nach einer Erfassung (und Bewertung) einzel-
ner Schadensbereiche eine anschließende, 
zweckgebundene Auswertung in der Stadtpla-
nung erfolgte: 

„Die Herstellung von Übersichtsplänen der 
Schadensbereiche durch die Kreisbeauf-
tragten wird von Fall zu Fall angeordnet. Die 

57 Beides dargestellt in Kat. VI-5.

58 Kat. I-1 bis I-6, II-1, III-2 bis III-8, IV-3 bis 
IV-6, V-5 bis V-11, VI-8 bis VI-14.

59 Siehe Anm. 58. 
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Auswertung bezw. Zusammenfügung [sic!] zu 
einer Gesamtübersichtskarte erfolgt bei Abt. S. 
[Schnelleinsatz, Anm. d. Verf.]. Für die Darstel-
lung sind bestimmte Signaturen (gemäss An-
lage 2) anzuwenden. Alle Totalschäden bezw. 
Bauten, die während des Krieges nicht wieder 
errichtet werden, sind von Abt. S. […] in einen 
Sonderplan einzutragen zwecks Auswertung in 
der Stadtplanung.“60

Dem im Zitat beschriebenen zweistufigen Kar-
tierungsverfahren kann eine Planmappe aus 
dem Staatsarchiv Hamburg zugeordnet werden 
(stellvertretend Kat. III-9, III-10, III-11, III-12, III-13 
und III-14): ein Sonderplan zu Zwecken der Aus-
wertung, welcher Übersichten, Schäden, Ge-
schossanzahl und Sanierungsabsichten für ein-
zelne Schadensstellen vereinigt. Hier zeigt sich, 
dass die Prozessstufe I, Erfassung und Bewer-
tung, die Datengrundlage zu Schäden bereit-
stellte, welche in einem weiteren Schritt mit An-
gaben zu Bauzuständen gebündelt wurden. 
Erst dieses Zusammenführen von Informatio-
nen ermöglicht eine Auswertung des sich erge-
benden Bildes für eine nachfolgende Wieder-
aufbauplanung (in einer dritten Stufe). Mit dem 
im Archiv genannten Jahr 194261 ist es ein zeit-
lich frühes Beispiel dieses Zusammenwirkens. 
Ein zweites und zeitlich nachfolgendes Bei-
spiel für auswertende Karten ist der Schadens-
zonenplan aus Hamburg vom September 1943 
(Kat. III-4), welcher durch die Begriffe „tot, leer 
und belebt“ menschliche An- oder Abwesenheit 
mit baulichen Zuständen verknüpft.62 Ebenso 
müssen zum Bestand der zweiten Prozessstufe 
jene Karten gerechnet werden, die 1944 durch 
städtische Ämter für den Arbeitsstab Wieder-
aufbauplanung zerstörter Städte63 erstellt wur-
den und Flächenzerstörungen dort angeben, 
wo Notwendigkeiten für städtebauliches oder 

60 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 
430-5, Nr. 3109-04: Regelung der Scha-
densmeldungen nach Luftangriffen vom 
14.09.1942.

61 Vgl. Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 
720-1, Nr. 265-11=779 bis 792.

62 Vgl. Georg-Felix Sedlmeyer, „Sperrzone 
Heimat. Bausperren für den Wiederauf-
bau am Ende des Zweiten Weltkriegs“, 
in: Johanna Blokker/Carmen M. Enss/
Stefanie Herold (Hrsg.): Politiken des 
Erbens in urbanen Räumen. Festschrift für 
Gerhard Vinken, Bielefeld: transcript 2021, 
S. 183. Hier werden auch Wiederaufbau-
absichten (abhängig vom Schadensgrad) 
mit eingebunden, sodass der Plan auch 
als ein Wiederaufbaukonzept gelten kann.

63 Vgl. Kat. I-2 und V-5.

planerisches Eingreifen gesehen wurden.64 
Ähnliche Karten (Kat. I-3, V-6 und VI-8), deren 
Erstellung dem Arbeitsstab selbst zugeschrie-
ben wird, müssen hervorgehoben werden, denn 
sie kombinieren ausgewiesene Schadensge-
biete stets mit Angaben zu Wohnraum- und Be-
völkerungsveränderungen zwischen 1939 und 
dem 1. Mai 1944. Obwohl Planungen für Pro-
jekte nach Kriegsschluss seit Anfang 1943 
(Ausrufung des „totalen Krieges“) untersagt 
waren, durfte der Arbeitsstab als einzige Ins-
titution im Reich für ausgewählte Städte mit 
der Planung beginnen. Dazu versuchte man 
in einem ersten Schritt reichsweit einheitliche 
Schadensangaben und insbesondere Scha-
denskarten zu sammeln und zu zeichnen, um 
hieraus Ansätze für eine Wiederaufbauplanung 
dieser Städte zu entwickeln.65 Wenn auch nur 
wenige Aufbauplanungen durch den Arbeits-
stab bekannt sind, so stellen dessen Schadens-
karten doch zumindest einen umfassenden und 
vergleichbaren Überblick zur Beschädigungs-
lage dieser Städte im Mai 1944 dar. Wie die 
Schäden in die Karten des Arbeitsstabs einzu-
tragen waren, gaben die Arbeitsstab-Richtli-
nien 1944 vor.66 

Für die darauffolgende Zeit nach Kriegsende 
kann der Geprüfte Gesamtschadensplan (Kat. 
VI-12) noch einmal erwähnt werden. Dass die-
ser Plan als „geprüfter“ Schadensplan bezeich-
net wird, lässt vermuten, dass es eine Vielzahl 
an Schadenskarten (der Prozessstufe Erfas-
sung und Bewertung) gab, deren Momentauf-
nahmen hier zusammengeführt wurden. Im 
Stadtarchiv Nürnberg gibt eine Tabelle67 für 
die Zeit bis Kriegsende darüber Auskunft, wel-
che Schadenskarte welchen Zeitraum er-
fasste. Es ist denkbar, dass diese Tabelle zur 
Prüfung der Schadensangaben herangezo-
gen wurde. Auch ein Planausschnitt aus Es-
sen (Kat. I-5), der in Vorbereitung auf einen 

64 Vgl. Georg-Felix Sedlmeyer, „Das Dölitzer 
Schlösschen – Geschichte und Narrativ“, 
in: Otto J. Habeck/Frank Schmitz (Hrsg.): 
Ruinen und vergessene Orte. Materialität 
im Verfall – Nachnutzung – Umdeutung, 
Bielefeld: transcript (im Druck).

65 Vgl. Durth 1984 und Durth/Gutschow 
1988, S. 55–93. Diese Karten können 
somit auch als eine Voruntersuchung 
zur Stadtplanung verstanden werden 
(vgl.  Kapitel 2, Funktion 5).

66 Siehe Anhang Dokumente in diesem 
Band. 

67 Stadtarchiv Nürnberg, C 118, Nr. 1148: 
Schadenspläne und Angriffe. 

Wiederaufbauwettbewerb68 die Informatio-
nen zu Beschädigungen und erhaltenswerter 
Bausubstanz zusammenführt, gehört zu die-
ser Kartengruppe. Weiterhin sind hierzu eine 
französischsprachige Schadenskarte aus Frei-
burg69 und eine englischsprachige Schadens-
karte aus Essen (Kat. I-4) zu nennen, die der 
jeweiligen Besatzungsmacht überblickshaft 
Schäden und Bewohnbarkeit von Stadtberei-
chen vermitteln. Als Teil dieser Kartengruppe 
können auch solche Karten gelten, die in ver-
einfachter Form Schäden oder Bestand sowie 
Schadensangaben zusammen mit Eigentums-
verhältnissen zeigen, wie etwa für den Essener 
Wiederaufbauabschnitt Holsterhausen (Kat. 
I-7 und I-8) oder wie in einer Infographik für das 
Stadtgebiet Hannover (Kat. IV-5). 

Karten der Prozessstufe II möchten bestimmte 
Informationen, Zusammenhänge oder Beson-
derheiten innerhalb eines Stadt- oder Stadtteil-
gefüges zweckorientiert darstellen oder einer 
bestimmten Zielgruppe vermitteln. Hier steht 
weniger die Nennung einzelner Schadensstel-
len im Vordergrund als vielmehr ein Schadens-
bild eines bestimmten Gebiets. Was also in 
diesen Karten hervorgehoben wurde, konnte 
weiterhin, etwa in nachfolgender Planung, Be-
rücksichtigung finden. Aufgrund der materiel-
len, finanziellen und vor allem personellen Eng-
pässe der Zeit ist es sehr wahrscheinlich, dass 
die Karten der zweiten Prozessstufe (Auswer-
tung) aus den gesammelten Informationen der 
ersten Prozessstufe (Erfassung und Bewer-
tung) entstanden und keine Neuerhebung der 
Schadensdaten stattfand. Abgesehen vom ein-
gangs zitierten Hamburger Beispiel konnten 
jedoch keine schriftlichen Belege für diesen 
Übertrag der Informationen gefunden werden. 
Nach aktuellem Forschungsstand konnte nicht 
pauschal festgestellt werden, welche der ge-
sammelten Informationen für die Auswertung 
ausgeschlossen oder zusätzlich mit hineinge-
nommen wurden. 

68 HdEG, 1004, Nr. 11: Unterlagen zum 
 Wiederaufbauwettbewerb Essen. Genannt 
wird hier ein Schadensplan, der im farbi-
gen Umdruck die zu erhaltenden Bauten 
angibt.

69 Vgl. Stadtarchiv Freiburg, M14, Nr. 87, 88 
und 89; dazu vergleichbar Kat. II-1.
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PROZESSSTUFE III: 
PLANUNG

Zur dritten Prozessstufe gehören (Schadens-)
Karten, die für ein räumlich begrenztes Gebiet 
neue, aufzubauende Strukturen oder Planun-
gen zusammen mit Schadensangaben darstel-
len. Es werden Schlüsse oder Konsequen-
zen aus Beschädigung bzw. noch vorhandener 
Struktur gezogen und es wird versucht, das 
Vorgefundene für eine Wiederaufbauplanung 
zu nutzen oder zu deuten. Dieser Stufe zuzu-
ordnen sind all jene Karten, die neben Schä-
den auch eine Planung abbilden oder auf deren 
Grundlage (bspw. gleicher Maßstab, Karten-
blattausschnitt, Basiskarte und Stadtteil) eine 
neue Planung gezeichnet wurde. Der verzeich-
nete gegenwärtige Zustand einer städtebauli-
chen Situation wurde im Hinblick auf baulichen 
Bestand und Verlust direkt auf diesen Karten 
oder im unmittelbaren Kontext davon interpre-
tiert oder neu gedeutet. Diese wahrscheinlich 
frühen Planungen oder vielleicht auch nur Über-
legungen zur Planung auf Schadenskarten sind 
bislang kaum publiziert. Sie werden hier – chro-
nologisch und nach Städten sortiert – genannt 
und sind dahingehend interessant, als sie mit 
der gezeigten Erhaltung oder Überplanung von 
Strukturen Aufschluss darüber geben, wie zeit-
genössische Akteure eine städtebauliche Situ-
ation betrachteten oder bewerteten. 

Ein frühes Beispiel für Planungen, die unmit-
telbar im Bezug zu einer Schadenskarte zu be-
trachten und vermutlich auch gezeichnet wor-
den sind, ist die hier bereits angesprochene 
Planmappe aus Hamburg von 1942 (Kat. III-
9, III-10, III-11, III-12, III-13 und III-14) mit Sanie-
rungsprojektionen nach Luftangriffen.70 Indi-
rekt kann auch der weiter oben schon genannte 
Hamburger Schadenszonenplan vom Okto-
ber 1943 (Kat. III-4) als eine Schadenskarte 
für Planungszwecke genannt werden, da ihm 
in einem separaten Beiblatt bescheinigt wird, 
er gelte als „Richtlinie für alle Wiederaufbau-
maßnahmen“, wobei lediglich der „belebten 
Zone“ Sicherungs- und Instandsetzungsarbei-
ten zugestanden wurden.71 Auch Trümmer-
pläne, benötigt zur Organisation der Trümmer-
räumung, gehören zu dieser dritten Gruppe. Für 
den Hamburger Stadtteil Eilbek (Kat. III-15, III-
16 und III-17) fanden sich für 1944 Ausarbeitun-
gen dazu, wo Trümmeraufbereitungsanlagen zu 
platzieren wären und wie viel Trümmermaterial 
vor Ort für projektierte Neubauten verwendet 
werden könne. Zu dieser dritten Prozessstufe 
sind auch drei Karten aus Hamburg Altona 

70 Vgl. Schadensstellen durch Luftangriffe 
und Altstadtsanierung, Stadtplanungsamt 
Hamburg, Staatsarchiv Hansestadt Ham-
burg, 720-1, Nr. 265-11=779 bis 792.

71 Vgl. Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 
430-5, Nr. 3109-03: Schreiben Konstanty 
Gutschows vom 16.10.1943.

hinzuzurechnen (Kat. III-18, III-19 und III-20), da 
sie in einer Schadenskarte einen beschädig-
ten Stadtteil als Planungsgebiet definieren und 
nachfolgende Aufbaukonzepte für dieses Ge-
biet visualisieren. Gerade für den Wiederaufbau 
nach Kriegsende sollte sich laut einer Denk-
schrift vom Oktober 1945 die Neubautätigkeit 
„selbstverständlich unter Anwendung moder-
ner Gedankengänge des sozialen Wohnungs-
baues, im Wesentlichen auf Gebiete erstrecken, 
die zusammenhängend in Trümmer gelegt sind, 
wozu […] vor allem das künftige Arbeiter-Wohn-
siedlungsgebiet Altona gehört“.72

Insbesondere für die Nachkriegszeit finden sich 
viele weitere Kartenbelege dieser dritten Pro-
zessstufe, so auch eine Übersicht zur Zustän-
digkeit bei der Trümmerräumung in Freiburg 
(Kat. II-2). Diese gibt städtische, private oder 
ungeklärte Zuständigkeiten bei der Trümmer-
räumung in der Altstadt an und lässt gleicher-
maßen Rückschlüsse auf Beschädigungen wie 
auf zu erwartende Veränderungen im Stadtge-
füge zu. Dass je nach Eigentümerschaft auch 
ein unterschiedlicher Umgang mit beschädig-
ten Bauten erfolgte, belegt bereits der Geo-
graph Erich Mulzer ausführlich für Nürnberg.73 
Auch sind zu Nürnberg in einigen Fällen Überle-
gungen oder Vorformulierungen von Aufbauop-
tionen auf den Kartenblättern oder in Form von 
ausführlichen schriftlichen Legenden erhalten. 
Beispielsweise können hierzu der Nürnberger 
Wiederaufbauplan Nick (Kat. VI-15), der Nürn-
berger Grundplan für den Wettbewerb (Kat. VI-
16) – laut Diefenbacher zusammenhängend mit 
dem Geprüften Gesamtschadensplan74(VI-12) – 
oder die Einreichungen für den Wiederaufbau-
wettbewerb in Nürnberg (Kat. VI-18) genannt 

72 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 353-
4, Nr. 279: Die Arbeitsweise bei der städ-
tebaulichen Planung, Denkschrift vom 
Oktober 1945.

73 Erich Mulzer, „Der Wiederaufbau der Alt-
stadt von Nürnberg. 1945 bis 1970“, in: Er-
langer Geographische Arbeiten, H. 31, 
1972. 

74 Der Nürnberger Grundplan kann an dieser 
Stelle auch als Ergebnis einer Auswer-
tung verstanden werden, auch wenn er 
Schäden nicht mehr direkt verzeichnet. 
Zeitlich steht er in engem Zusammenhang 
mit dem Geprüften Gesamtschadensplan. 
Daher wird angenommen, dass diese 
beiden Pläne in Abstimmung zueinander 
entstanden; Michael Diefenbacher/
Matthias Henkel (Hrsg.): Wiederaufbau in 
Nürnberg. Begleitband zu den Ausstellun-
gen des Stadtarchivs Nürnberg „Weichen 
für den Wiederaufbau“ und des Stadt-
museums Fembohaus „Nürnberg baut auf! 
Straßen. Plätze. Bauten“, Nürnberg: Stadt 
Nürnberg Stadtarchiv, 2009; vgl. auch 
Kapitel 7.

werden. Ebenso zählen zu dieser Kartengruppe 
die Planungskonzepte zu Leipzigs Innenstadt75 
(Kat. V-11 und V-12) oder zu Essen-Holsterhau-
sen (Kat. I-7, I-8 und I-9), die zwar alle auf Scha-
densangaben im Kartenblatt verzichten, jedoch 
stets im Dokumentenzusammenhang mit einer 
Schadenskarte im Plankonvolut gefunden wur-
den und graphisch darauf aufbauen. 

Als ebenso bemerkenswerte Beispiele die-
ser dritten Prozessstufe können die Karten des 
Wiederaufbauwettbewerbs in Hannover ange-
führt werden. Die Wettbewerbseinreichungen 
(Kat. IV-7 und IV-8) visualisieren neue städti-
sche Baustrukturen auf temporären Bauzu-
ständen, wobei sichtbar wird, welche erhalte-
nen oder bereits wiederaufgebauten Gebäude 
und Straßenverläufe durch Überzeichnung mit 
neuen Planungsideen aufgegeben oder erhal-
ten werden sollten. Die Ergebnisse der Erfas-
sung und Bewertung von Beschädigungen so-
wie die Auswertung von bereits geleisteten 
Instandsetzungen für den klar umrissenen Be-
reich der Kernstadt wurden folglich direkt als 
Grundlage zur Entwicklung eines neugestalten-
den Wiederaufbaukonzepts verwendet. 

Stadt- und Planungskarten, die einen Wieder-
aufbau direkt auf Schadenskarten als Zeichen-
grundlage konzipieren oder visualisieren und 
einen Wiederaufbau anhand der verzeichneten 
Baubestände oder Verluste begründen, wer-
den hier noch als Teil einer Kriegsschadensauf-
nahme verstanden. Sie werden als eine Inter-
pretation der vorher erzielten Ergebnisse für 
Wiederaufbauzwecke gesehen und waren eine 
unmittelbare Konsequenz der Erfassung und 
Bewertung sowie Auswertung der Schäden. Für 
diesen Schritt wurde hier der Begriff Planung 
eingeführt, welcher die letzte Prozessstufe der 
Kriegsschadensaufnahme bildet. Diese Pla-
nungskarten sind nicht mehr Teil des eigent-
lichen Prozesses einer Schadenserhebung. 
Dennoch sollen sie im Kontext der Kriegsscha-
densaufnahme berücksichtigt werden, da sie 
Handlungsoptionen zusammen mit Kriegsschä-
den aufzeigen und so in direktem Zusammen-
hang mit den Ergebnissen der vorausgegange-
nen Prozessstufen stehen.

75 Vgl. Walther Beyer: Denkschriften über 
den Aufbau Leipzigs in den Jahren 1945–
1949, Leipzig 1963; Eingesehen in der 
Bibliothek des Stadtarchiv Leipzig unter 
der Signatur 1050.
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FAZIT

„Schadenspläne aus allen Zonen Deutsch-
lands zeigen leider eine sehr große Uneinheit-
lichkeit, ja da und dort sogar Unzweckmäßigkeit 
in der Auswahl der Signaturen, in der Farbtech-
nik, usw.“76 Durch die Einordnung der vorgefun-
denen Karten in einen Zusammenhang mit der 
Auswertung von Schriftdokumenten waren je-
doch Kongruenzen innerhalb der Erstellungs-
methoden von Kriegsschadenskarten fest-
zustellen, die in allen untersuchten Städten 
ähnlich abzulaufen scheinen. Zur Identifizierung 
dieser Tätigkeiten wurde die Frage gestellt, 
welche Informationen damalige Akteur:innen 
mit dem Zeichnen von Kriegsschadenskarten 
abzubilden suchten, um so deren zweckgebun-
dene Verwendung zu verstehen und eine Unter-
scheidung zu ermöglichen. Erfassung und Be-
wertung, Auswertung und schließlich Planung 
konnten als drei aufeinanderfolgende Prozess-
stufen der Kriegsschadensaufnahme erkannt 
werden, denen Karten nach Darstellung und In-
halt zugeordnet wurden: Die Zusammenschau 
des Gesamtbestands an Kriegsschadenskar-
ten und der Kriegsschadensaufnahme zeigt, 
dass es für am Wiederaufbau beteiligte Akteure 
zuerst wichtig war, den Schaden festzustellen 
(Erfassen und Bewerten), um grundlegende In-
formationen, wie etwa Ort, Art und Anzahl der 
Beschädigungen, bereitzustellen und zu ver-
stehen. Dabei, so zeigt sich in den Karten, ist 
es teilweise möglich, das Luftkriegsgeschehen 
einer Stadt zeitlich nachzuverfolgen. Die ein-
getretene Beschädigung wurde nicht nur do-
kumentiert; vielmehr fand mit dem Blick auf 
Instandsetzungsaufgaben (Sofortmaßnah-
men) eine gleichzeitige Bewertung des Bau-
bestands statt. Dass mit einer Übersicht über 
die Schäden auch die Frage nach Ausführung 
oder Zurückstellung von Reparatur oder In-
standsetzung beschädigter Gebäude beant-
wortet wurde, zeigt deutlich, welche Relevanz 
Kriegsschadensaufnahmen für den Weiter-
bestand baulicher Strukturen besitzen kön-
nen. Mit dem Wissen über Ort, Art und Anzahl 
der Schäden ließen sich auch konsekutive Fra-
gen klären, etwa welche Mittel für einen Wie-
deraufbau benötigt würden. Dabei traten wei-
tere Fragen zutage, und zwar dahingehend, 
welche zusätzlichen Aspekte städtebaulich be-
achtet werden müssten. Dazu wurde für einen 
bestimmten Moment eine städtische Situa-
tion in weiteren Karten, hier des zweiten Typs, 
evaluiert (Auswertung). Hierin sollten die für 
ein Krisenmanagement oder für den Wieder-
aufbau relevanten Informationen versammelt 
werden. Angaben zu bspw. Sozialstrukturen 
wurden mit Nennungen zur Beschädigung ver-
knüpft, oder Kriegsschäden wurden für einen 
bestimmten Planungs- oder Übersichtszweck 
schematisiert. Damit waren Überlegungen, 
wie man vorgehen oder womit man anfangen 
könne, bzw. Feststellungen, welche Optionen 

76 Göpner 1949, S. 96.

grundsätzlich zur Verfügung standen, leich-
ter möglich. Schließlich mussten Aufbau- bzw. 
Planungskonzepte vorgedacht oder entwickelt 
werden, die entsprechende Handlungsoptionen 
aufzeigten (Planung). Diese Reihenfolge für die 
Prozessstufen und unterschiedlichen Karten-
typen zeigt sich nicht nur in ihrer Abfolge, son-
dern auch in der Chronologie der Dokumente. 
Damalige Akteure wollten, vereinfacht gesagt, 
wissen, wann, wie viel, was und wo etwas ver-
loren war bzw. welche Maßnahmen wie einge-
leitet werden konnten, um einen Weg aus der 
kriegsbedingten Krisensituation zu finden. 

Die Kriegsschadensaufnahme ist dabei ein 
mehrstufiger Prozess, über den versucht 
wurde, grundsätzliche Fragen zu beantwor-
ten, die sich nach den Luftkriegsbeschädigun-
gen aufdrängten. Kriegsschadenskarten wären 
folglich als ein Aufzeigen von Handlungsbe-
darf zu lesen, der situationsbezogen angepasst 
oder weitergedacht wurde. Beachtet werden 
muss stets die Situation, unter der die Karten 
entstanden. Es ist dabei nicht auszuschließen, 
dass mehrere der hier beschriebenen Prozess-
stufen sich auf einem Kartenblatt wiederfinden. 
Alle drei Prozessstufen bilden mit unterschiedli-
chen Methoden die Beschädigung der Stadt ab 
und deuten sie im Hinblick auf unterschiedliche 
Ziele. Die Karten werden hier als Produkte des 
mehrstufigen Prozesses der Kriegsschadens-
aufnahme verstanden. Erst mit dem Wissen da-
rüber, wie diese Karten verwendet wurden, wird 
deutlich, welche Aussagen sie trafen. So war es 
letztlich möglich, die Hypothese zu einer Ent-
wicklung der Kriegsschadensaufnahme zu er-
stellen, wobei jeder Entwicklungsstufe unter-
schiedliche Kartentypen zugeordnet werden 
konnten. Der exakte Ablauf einer Kriegsscha-
densaufnahme lässt sich zwar im Einzelnen 
nicht durchgängig rekonstruieren, da nicht für 
jede Stadt ausreichend Beispiele gefunden 
wurden, jedoch ermöglicht die städteübergrei-
fende Perspektive dieser Forschung, dass die 
ansonsten kontextlosen Dokumente geschicht-
lich eingeordnet und ihre historischen Absich-
ten für Tradierungsprozesse lesbar werden. 

Kriegsschadensaufnahme –  
ein mehrstufiger Prozess

Georg-Felix Sedlmeyer35
Kapitel 3



Kapitel 4

Was bewirken Schadenskarten?  
Themenkartierung für   
kriegsbeschädigte Städte aus  
Perspektive der Wiederaufbauplanung

Carmen M. Enss



Carmen M. Enss
Kapitel 4

Was bewirken Schadenskarten? 
Themenkartierung für kriegsbeschädigte 
Städte aus Perspektive der 
Wiederaufbauplanung

A significant proportion of the damage maps of the Second World War were elaborated in partner-
ship with emergency management authorities. These maps therefore possessed not only a doc-
umentary function but also had the character of planning documents. Alongside damage maps, 
many other thematic city maps were produced in connection with the destruction or the planning 
of reconstruction. However, these cartographic sources have so far received very little attention 
on the part of historians of planning and urban architecture. The chapter “What Use Are Damage 
Maps?” focuses on the potential use of such thematic maps in reconstruction processes. The sig-
nificant effects that thematic maps had on the work of reconstruction is evident in terms of the ma-
terial, spatial and political consequences that followed instances of damage. Read as a process of 
mutual interaction between cartography and planning, maps become key sources for reconstruc-
tion research.

In a period of rapidly shifting realities, the evaluation of the current situation in damage maps pro-
vided the basis for the plans and actions that followed. Initially produced within the scope of emer-
gency management measures such as structural stabilisation and emergency demolition, copies 
and updated versions of damage maps significantly influenced the planning process. Other maps 
were used as political lobbying instruments, for instance for the acquisition of funds or in expropri-
ation processes. By discussing the wide range of functions that these documents can be shown to 
have fulfilled, it is our intention to increase understanding in general of the potential uses of the-
matic maps

Eine große Zahl mittlerer und großer Städte in 
Deutschland war massiv von Kriegsschäden 
betroffen. Nicht nur der Krieg selbst, auch die 
Planungsentscheidungen, die bei Kriegsende 
fielen, wirkten sich in den Folgejahrzehnten und 
bis heute auf die räumliche Entwicklung dieser 
Städte aus. Beschlüsse, wie wiederaufgebaut 
werden sollte, hingen maßgeblich davon ab, wie 
Stadtverwaltungen den Zustand der verbliebe-
nen Gebäude und Stadtstrukturen im Hinblick 
auf einen potenziellen Wiederaufbau bewerte-
ten. Kriegsschadenskarten lieferten nicht nur 
statistische Daten zu Kriegseinwirkungen, wie 
Prozentangaben für den Anteil „total zerstör-
ter“ Bauten in Städten. Eine Vielzahl von The-
menkarten entstand als Vorbereitung für Siche-
rungs- und bestimmte Aufbauaktivitäten, wie 
bereits des vorige Kapitel 3, Kriegsschadens-
aufnahme, zeigte und der folgende Text im De-
tail belegen wird. Kartierungen wirkten somit in 
ähnlichem Maße wie die eigentliche Stadtpla-
nung auf die wechselnden Realitäten in Städ-
ten ein.

Die Kenntnis darüber, wie Themenkarten Wie-
deraufbauprozesse mitsteuerten, ergänzt da-
her die Stadt-(Bau-)Geschichte um einen bis-
her kaum beachteten Aspekt: das Festlegen 
solcher Strukturen in der Stadt – Gebäude, 
Straßen oder Baulinien –, die als Fixpunkte und 
Konstanten bei der Wiederaufbauplanung fun-
gieren sollten. 

Die Wiederaufbauplanungen für kriegsbeschä-
digte Städte stehen in engem Zusammenhang 
mit visionären Stadtplanungen der Zwischen-
kriegszeit, die auf die Gartenstadtbewegung 

zurückgehen.1 Vielerorts erachtete man den er-
forderlichen Wiederaufbau als eine Chance für 
weitreichende räumliche Um- und Neustruktu-
rierungen. Ab Ende der 1960er-Jahre kritisier-
ten Autor:innen jedoch die fortlaufenden Ver-
änderungen an den Städten zunehmend als 
„zweite Zerstörung“.2 Weitgehend unbeantwor-
tet blieb in der bisherigen Forschung dabei die 
Frage, welche Faktoren – trotz radikaler Umpla-
nungen – weitreichende Strukturveränderun-
gen verhindert hatten. Zwar sprachen z. B. die 
Architekturhistoriker Werner Durth und Niels 
Gutschow von der Resistenz historischer Bau-
fluchten und Besitzgrenzen, die größere Struk-
turveränderungen hin zu „Raumstädten“ in der 

1 Werner Durth: „Stadt und Landschaft. 
Kriegszerstörungen und Zukunftsent-
würfe“, in: Marita Gleiss (Hrsg.): 1945. 
Krieg – Zerstörung – Aufbau. Archi-
tektur und Stadtplanung 1940–1960, 
Berlin: Henschel, 1995, S. 126–175, hier 
S. 129–131.

2 Hans-Rudolf Meier: „Denkmalschutz für 
die ,zweite Zerstörung‘?“, in: Birgit Franz/
Hans-Rudolf Meier (Hrsg.): Stadtplanung 
nach 1945. Zerstörung und Wiederauf-
bau. Denkmalpflegerische Probleme 
aus heutiger Sicht, Veröffentlichung des 
Arbeitskreises Theorie und Lehre der 
Denkmalpflege e. V., Holzminden: Mitzkat, 
2011, S. 22–29.

Regel verhinderten;3 diese allgemeine Beob-
achtung erklärte jedoch nicht, warum nach dem 
Krieg in Städten, die vergleichbar starke Schä-
den erlitten hatten (z. B. Nürnberg und Essen), 
in sehr unterschiedlicher Weise mit erhalte-
nen Strukturen verfahren wurde. Einige Unter-
schiede scheinen darauf zurückzuführen zu 
sein, dass die Voruntersuchungen je nach Stadt 
eigene Schwerpunkte setzten und dass exis-
tente Strukturen im Hinblick auf die Aufbaupla-
nung folglich unterschiedlich bewertet wurden. 
Von Seiten der Geographie und Landschafts-
planungstheorie wurde in den letzten Jahren 
bereits herausgearbeitet, dass Voruntersu-
chungskarten, also Kartierungen, welche die 
Basis für flächenbezogene Planungen legen 
oder als solche herangezogen wurden, generell 

3 Werner Durth/Niels Gutschow: Träume in 
Trümmern. Planungen zum Wiederaufbau 
zerstörter Städte im Westen Deutschlands 
1940–1950, Bd. 1, Braunschweig: Vieweg, 
1988, S. 275. Als Beispiele für realisierte 
„Raumstädte“ nennen die Autoren die 
Rheinstraße in Darmstadt und die Holte-
nauer Straße in Kiel.
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Planung beeinflussen und diese über die Art 
der Erhebungen und Darstellungen in spezifi-
sche Bahnen lenken.4 

Im folgenden Kapitel wird untersucht, auf wel-
che Art und Weise Schadenskarten und andere 
Themenkarten auf die Prozesse des Um- und 
Aufbaus einwirkten. Damit sollen Forschungs-
grundlagen für die raumbezogene Kriegs- und 
Nachkriegsgeschichte in Städten geschaf-
fen werden. Das Kapitel soll zudem einen Bei-
trag zum generellen Verständnis der Wirkungs-
potenziale von Karten in Planungsprozessen 
leisten.

ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN 
KARTIERUNG UND STADTPLANUNG

Viele Karten, die in diesem Buch gezeigt wer-
den, führen den Titel „Schadensplan“ (Abb. 1) 
oder eine ähnliche Bezeichnung im Plankopf. 
Das Thema der Karte ist in der Regel jedoch 
sehr viel spezifischer. Begriffe wie „Schadens-
karte“ oder „Schadensplan“ weisen auf Anlass 
und Entstehungszeit der Karte hin. Die eigent-
liche Aussage der Karte kann erst mithilfe der 
Legende, des archivalischen Zusammenhangs, 
der Einbettung in die historischen Ereignisse 
und im Vergleich mit anderen Karten gedeutet 
werden.

Das Konzept „Schaden“ kann aus verschiede-
nen Perspektiven betrachtet werden, als Ereig-
nis, Verlust oder Auftrag zum Handeln. Im Ka-
tastrophenfall werden Schäden in den meisten 
Fällen kartiert, um sie möglichst rasch wieder 
zu beheben.5 Diese Motivation unterscheidet 
sich von einer historischen Dokumentation von 
Ereignissen in Geschichtskarten.

Ähnlich unterschiedlich wie Schäden kön-
nen übrigens auch andere in historischen Kar-
ten verzeichnete Daten ausgelegt werden. 
So beobachtete der Geograph Mark Monmo-
nier, dass eine militärische Grenzlinie in einer 
Kriegskarte je nach Zusammenhang eine Front 
(„front“), eine Waffenstillstandslinie („armistice 

4 James Corner: „The Agency of Mapping: 
Speculation, Critique and Invention“, in: 
Martin Dodge/Rob Kitchin/Chris Perkins 
(Hrsg.): The Map Reader, Chichester: 
John Wiley & Sons, 2011, S. 89–101, hier 
S. 90–91 (erstmals publiziert als Chapter 
10 in: Denis Cosgrove (Hrsg.): Mappings, 
London: Reaktion, 1999, S. 213–252).

5 Jerzy Elżanowski/Carmen M. Enss: 
„Cartographies of Catastrophe. Mapping 
World War II Destruction in Germany and 
Poland“, in: Urban History, 47. Jg., 2021, 
S. 1–23, hier S. 3; https://doi.org/10.1017/
S0963926820000772.

line“), ein Stellungsgebiet („zone“), eine Grenze 
(„border“) oder einen Grenzraum („frontier“) 
darstellen kann.6 

Ziel der Schadenskartierungen, die für diesen 
Atlas gesammelt wurden, war es in den meisten 
Fällen nicht, eine topographisch korrekte Dar-
stellung des neuen Zustands der Stadt anzu-
fertigen oder ein vollständiges Inventar der ver-
bliebenen Baustrukturen abzugeben. Vielmehr 
lassen sich viele Schadenskarten entweder als 
Aufgabenpläne für eine anstehende bauliche 
Veränderung deuten oder aber als Zwischen- 
oder Schlussdokumentationen für ebensolche 
Veränderungen. Anders lag der Fall beispiels-
weise bei der Gesamtschadenskartierung für 
Warschau, bei der es auch um die Dokumenta-
tion von Unrecht ging.7

Wie die Beispiele „Front“ und „Schäden“ zei-
gen, können Kartensymbole und -begriffe Am-
biguitäten aufweisen – ganz besonders im 
Zusammenhang mit Krieg oder anderen um-
wälzenden Ereignissen. Kartendokumente stel-
len jedoch generell nur einen bestimmten the-
matischen Ausschnitt einer komplexen Realität 
dar und nehmen daher immer bestimmte Sicht-
weisen ein: Spätestens mit der Postmoderne 
wurde das Ziel der Kartographie, keine ideolo-
gisch verzerrten Bilder, sondern wissenschaft-
lich korrekte Darstellungen in Karten zu erzeu-
gen, von Geographen selbst prinzipiell infrage 

6 Mark S. Monmonier: Mapping it out: Expo-
sitory Cartography for the Humanities and 
Social Sciences, Chicago: University of 
Chicago Press, 1993, S. 200.

7 Für die nahezu erschöpfende Kartierung 
der Baustrukturen durch das Wiederauf-
baubüro der Hauptstadt, das Biuro Od-
budowy Stolicy, siehe: Jerzy Elżanowski: 
„Ruins, Rubble and Human Remains: 
Negotiating Culture and Violence in 
Post-Catastrophic Warsaw“, in: Public Art 
Dialogue, 2. Jg., H. 2, 2012, S. 114–146, hier 
S. 125–126, dort Abb. 5 und 6.

gestellt.8 Eine vollständig ausgewogene Dar-
stellung der Realität in Karten scheint nicht 
möglich, da Karten laut J. Brian Harley immer 
bestimmte Konstellationen von Sozialbeziehun-
gen bevorzugen oder diese beeinflussen.9 Von 
Seiten der Geschichtswissenschaften wird so-
gar anerkannt, dass Subjektivität zentral für ein 
Verständnis von Karten ist, etwa bei der Wahl 
der „Projektion und Perspektive, Farbe und 
Schattierung, Maßstab und Umrissen, Typogra-
phie und Legende“.10 Die Kenntnis, in welchem 
Themen- oder Handlungsfeld eine Karte wirkt, 
gewinnt damit grundlegende Bedeutung für ihre 
Interpretation als historische Quelle. 

8 J. Brian Harley: The New Nature of Maps: 
Essays in the History of Cartography, 
posthum herausgegeben von Paul Lexton, 
Baltimore: John Hopkins University Press, 
2001, darin Aufsatz „Maps, Knowledge, 
and Power“, S. 53: „We thus move the 
reading of maps away from the canons of 
traditional cartographical criticism with 
its string of binary oppositions […] that are 
based on ,scientific integrity‘ as opposed 
to ,ideological distortion‘.“

9 Harley 2001, S. 53: „Both in the selectivity 
of their content and in their signs and 
styles of representation maps are a way of 
conceiving, articulating, and structuring 
the human world which is biased towards, 
promoted by, and exerts influence upon 
particular sets of social relations.“

10 Jeremy Black: Maps and Politics, Lon-
don: Reaktion, 2000, S. 164 und 168: 
„Subjectivity is central to the production 
and understanding of maps. Emphasis is 
introduced and assessment influenced 
by projection and perspective, colour and 
shading, scale and contouring, typography 
and key, order and combination.“
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Diese Kenntnis ist auch Grundlage für ihre Aus-
legung als „raumbezogene Wissensform“.11 Für 
die Interpretation von Themenkarten zu kriegs-
bedrohten und kriegsbeschädigten Städten ist 
daher das Wissen um die Hintergründe und In-
tentionen einer Kartierung ebenso entschei-
dend wie das Studium der Karteninhalte an-
hand der Legenden oder Planköpfe. 

Kartierung erscheint in der Beobachtung des 
Landschaftsarchitekten James Corner als et-
was Analytisches, im Gegensatz zum schöpfe-
rischen Akt eines Entwurfs.12 Karten seien, so 
Corner, nur scheinbare oder „virtuelle Abstrak-
tionen“, die jedoch Macht darüber besäßen, wie 
Menschen sähen und handelten.13 Daher entwi-
ckelten sich die Bedingungen, unter denen ein 
Planungsprojekt entsteht, bereits im Akt des 
Kartierens durch das, was bei der Kartierung 
ausgewählt und priorisiert werde, und das, was 
dementsprechend beiseite gelassen werde, 
und auch u. a., welche Symbolkraft eine Gra-
phik annehme.14 Die Karte selbst sei bereits ein 
„project in the making“, ein Projekt in der Ent-
stehung.15 Auf dieser Grundlage interpretiert 
Corner eine Karte als „active agent of cultural 
intervention“, als „aktive Vermittlerin kultureller 
Intervention[en]“.16 

Corner beklagt die vorherrschende Tendenz, 
Karten unter dem Blickwinkel zu betrachten, 
was sie darstellen, und nicht unter dem, was sie 
bewirken („a prevalent tendency to view maps 
in terms of what they represent rather than 

11 Harley 2001, S. 78–79: „While theoretical 
insights may be derived, for example, from 
literary criticism, art history, and socio-
logy, we still have to grapple with maps 
as unique systems of signs, whose codes 
may be at once iconic, linguistic, numeri-
cal, and temporal, and as a spatial form of 
knowledge.“

12 Corner 2011, S. 213–252.

13 Corner 2011, S. 90.

14 Corner 2011, S. 91: „The conditions around 
which a project develops originate with 
what is selected and prioritised in the map, 
what is subsequently left aside or ignored, 
how the chosen material is schematised, 
indexed and framed, and how the synthe-
sis of the graphic field invokes semantic, 
symbolic and instrumental content. Thus, 
the various cartographic procedures of 
selection, schematisation and synthesis 
make the map already a project in the 
making.“ 

15 Corner 2011, S. 91.

16 Corner 2011, S. 91.

what they do“)17. Beides gemeinsam, sowohl 
Karten zur Voruntersuchung, die der Stadtpla-
nung zugrunde liegen, als auch städtebauli-
che Entwürfe sind laut Corner gleichermaßen 
Teile von Entwicklungsplanungen, da die Kar-
ten einen bestimmten Ausschnitt der Realität 
zur Darstellung wählen und damit auch die the-
matischen Grundlagen für die Planung legen. 
Corner formuliert die These: „[…] the very basis 
upon which projects are imagined and realised 
derives precisely from how maps are made.“18 

Einen Zusammenhang zwischen Themenkar-
tierung und daraus hervorgehender Entwick-
lungsplanung beobachtete Ola Söderström an 
den sogenannten Poverty Maps19 von Charles 
Booth aus dem 19. Jahrhundert, die später als 
Arbeitsgrundlagen für stadtplanerische Verän-
derungen verwendet wurden.20 Wie Planungs-
historikerin Amy Hillier betont, stellen Katas-
terpläne und Zonierungspläne entscheidende 
Teile im Prozess der Stadtplanung dar.21 Eine 
quantitative und scheinbar rationale Darstel-
lung in Voruntersuchungskarten kann Planun-
gen legitimieren.22 

Kartierungs- und Planungsprozesse führen 
zur Veränderung der Stadtlandschaft. Dies 
lässt sich klar im Hinblick auf die veränderli-
chen Zustände der Stadt in der Kriegs- und 
Nachkriegszeit beobachten. Dadurch, dass 
sich Schadenszustände und Räumfortschritt 
in den 1940er- und 1950er-Jahren stetig än-
derten, blieb es jedoch nicht bei einem einzi-
gen Kartier- und Planungsvorgang. Kartierung 
und Planung folgten aufeinander und beding-
ten einander in iterativen Prozessen. Das Wir-
kungspotenzial von Kartierungen, das in Cor-
ners Aufsatztitel „The Agency of Mapping“ 
erscheint, beschränkte sich nicht auf das Feld 
der Stadtplanung, sondern konnte sich darüber 
hinaus auch auf politische Prozesse erstrecken, 

17 Corner 2011, S. 90.

18 Corner 2011, S. 91.

19 Eingescannte Karten und Notizhefte des 
Inquiry into Life and Labour in London 
(1886–1903) von Charles Booth sind zu-
gänglich über die Webseite https://booth.
lse.ac.uk/ (16.06.2022).

20 Ola Söderström: „Paper Cities: 
 Visual Thinking in Urban Planning“, in: 
 Ecumene, 3. Jg., H. 3, 1996, S. 249–281, 
hier S. 262–272.

21 Amy Hillier: „Making Sense of Cities. 
The Role of Maps in the Past, Present, 
and Future of Urban Planning“, in: Stanley 
D. Brunn/Martin Dodge (Hrsg.). Mapping 
Across Academia, Dordrecht: Springer, 
20182, S. 45–61, hier S. 50–51.

22 Corner 2011, S. 90.

welche in der Aufbauplanung wiederum mate-
rielle oder soziale Prozesse der Stadtentwick-
lung einleiteten.

Das folgende Kapitel führt Beispiele dazu an, 
wie Karten Aktivitäten und Prozesse einleite-
ten und wie sie die Aufmerksamkeit gezielt auf 
bestimmte Aspekte der beschädigten Stadt 
lenkten.

WIRKUNGSPOTENZIALE DER 
THEMENKARTEN IN TRÜMMERRÄUMUNG 

UND WIEDERAUFBAU

Die Datenerhebung und Weiterverarbeitung 
in Themenkarten fand in mehreren Prozess-
stufen statt (vgl. Kapitel 3). In den nun folgen-
den Abschnitten wird eine Systematisierung 
der Karten nach Art der Verwendung in Räum- 
und Wiederaufbauprozessen vorgeschlagen: 
Unter Anwendung von Corners Ansatz wird das 
 Wirkungspotenzial („agency“) von Karten in Be-
zug auf städtische Transformationsprozesse 
untersucht. Karten werden nach ihrer Verwen-
dung in drei Bereiche gegliedert, 1. Katastro-
phenschutz, 2. Voruntersuchung, 3. Reprä-
sentation und Erläuterung. Karten, die diesen 
Bereichen zugeordnet werden können, werden 
in der Kriegs- und Nachkriegszeit zeitlich über-
lappend erstellt. 

In drei Textabschnitten sollen die hier folgen-
den Hypothesen zu diesen Bereichen geprüft 
werden:

1. Themenkarten waren teilweise Arbeits-
pläne, die unmittelbare materielle Verän-
derungen zur Folge hatten (Räumpläne, 
Pläne zur Sicherung oder Einzäunung be-
stimmter Zonen).

2. Manche Themenkarten waren Teil eines 
komplexen Planungsprozesses oder auch 
tatsächliche Planungskarten und wirkten 
so auf die (Konzeption neuer) Realität(en) 
ein.

3. Themenkarten wurden für Informations- 
und Propagandazwecke verwendet und 
repräsentierten gesellschaftlichen Fort-
schritt über neue Planungsmöglichkeiten. 
Sie halfen, politische Mehrheiten für Pro-
jekte zu generieren. 
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ARBEITSPLÄNE  
KATASTROPHENSCHUTZ

Katastrophenschutzplanungen begannen im 
Krieg, noch bevor massive Kriegsschäden ein-
setzten. Hierbei ging es neben der Rettung von 
Menschenleben, z. B. in Bunkern, auch um die 
Bergung oder bauliche Sicherung von Kultur-
gütern. Während des Krieges wurden Leichen 
und Trümmer geborgen. Schutt wurde in Klein-
bahnen abtransportiert. Nach dem Krieg ging 
es zunächst weiter darum, die Verkehrswege 
sicher benutzbar zu machen23 und solche Ge-
biete, in denen das nicht möglich schien, ab-
zusperren.24 Erst nach diesen Notmaßnahmen 
setzte die systematische abschließende Trüm-
merräumung ein (vgl. Kapitel 3). 

Im Bereich Katastrophenschutz konnten sich 
die Kartierungen unmittelbar auf die Zustände 
in der Stadt auswirken. Allen Karten, die Sofort-
maßnahmen vorbereiteten, war gemeinsam, 
dass sie gleichzeitig über bestimmte Gefah-
renzustände informierten und deren Behe-
bung vorzeichneten. Das, was eine Karte visu-
alisierte, und ihr primärer Nutzen entsprachen 
einander. 

Trümmerräumung

Die Trümmerräumung lässt sich grob in zwei 
Phasen gliedern: Erste Räumungen sollten 
nach den oben beschriebenen Sperrungen die 
Sicherheit des öffentlichen Raums gewährleis-
ten. Anschließend wurde der Bauschutt von 
den Grundstücken abtransportiert, um Platz 
für Neubauten, freie Hinterhöfe oder Instand-
setzungsmaßnahmen zu schaffen.25 Während 
der erste Teil der Maßnahmen zu den Sofort-
maßnahmen zählte, wurden die weiteren Ent-
trümmerungsmaßnahmen separat geplant, in 
München z. B. von der zur Hälfte städtischen 

23 Carmen M. Enss: Münchens geplante 
Altstadt. Städtebau und Denkmalpflege 
ab 1944 für den Wiederaufbau, München: 
Franz Schiermeier, 2016, S. 115–117.

24 Georg-Felix Sedlmeyer beschreibt die 
„Tote Zone“ in Hamburg, und zitiert 
den ehemaligen Polizeipräsidenten 
Hamburgs, Hans Julius Kehrl, der die 
Absperrung dieses Stadtbereichs (Ham-
merbrook) rückwirkend mit hygienischen 
Bedingungen und Einsturzgefährdung be-
gründete. Georg-Felix Sedlmeyer: „Sperr-
zone Heimat. Bausperren für den Wieder-
aufbau am Ende des Zweiten Weltkriegs“, 
in: Johanna Blokker/Carmen M. Enss/
Stephanie Herold (Hrsg.): Politiken des 
Erbens in urbanen Räumen. Festschrift 
für Gerhard Vinken, Bielefeld: transcript, 
2021, S. 179–190, hier S. 183.

25 Für München: Enss 2016, S. 125–146.

Münchner Aufbaugesellschaft (MAG).26 In den 
meisten Fällen nahmen professionelle Ab-
bruchunternehmen die Trümmerräumung vor.27 
In München, Augsburg28 und in Freiburg im 
Breisgau (Übersicht zur Zuständigkeit bei der 
Trümmerräumung, Kat. II-2) dokumentierten 
Karten die Zuständigkeiten für Abbruchmaß-
nahmen. Ebenso wie im Falle der Straßenräu-
mung29 wurden die Fortschritte bei der Trüm-
merräumung in Karten festgehalten (Karte der 
Schutträumung für Nürnberg,  Kat.  VI-7, oben 
bereits erwähnt).

26 Enss 2016, S. 129–130.

27 Leonie Treber: Mythos Trümmerfrauen. 
Von der Trümmerbeseitigung in der 
Kriegs und Nachkriegszeit und der Ent-
stehung eines deutschen Erinnerungsor-
tes, Essen: Klartext, 2014.

28 Enss 2016, S. 117; Georg-Felix Sedlmeyer: 
„Augsburg. Die Funktion der Kriegsscha-
denserfassung in der Wiederaufbaupla-
nung“, in: Lisa-Marie Selitz/Sophie Stack-
mannn (Hrsg.): Wertzuschreibungen und 
Planungslogiken in historischen Stadträu-
men. Neue Beiträge zur städtebaulichen 
Denkmalpflege, Bamberg: University of 
Bamberg Press 2018, S. 13–54, hier S. 43.

29 Enss 2016, S. 117.

Generell gilt für Schadenskarten, die nicht spe-
ziell der Trümmerräumung dienten, dass in den 
meisten Fällen Kategorien wie „sehr schwere 
Schäden“ oder „Totalschäden“ als indirekter 
Hinweis gelesen werden können, dass diese 
Gebiete von Schutt und Trümmern ganz und 
gar freizuräumen seien. Ein Enttrümmerungs-
plan für Augsburg, den das dortige Ingenieur-
büro Walter 1946 erstellte (Abb. 2), diente ex-
plizit als Ausführungsplan für die Schutt- und 
Trümmerräumung.30 Rot gekennzeichnete Be-
reiche im Detailplan sollten abgeräumt werden, 
ausgekreuzte (teil-)erhaltene Mauern abge-
brochen. Ähnliche Ausführungspläne müssen 
auch für München existiert haben.31 Diese De-
tailkarten, von denen im Augsburger Archiv nur 
ein einziges Kartenblatt überliefert ist, wur-
den nicht zu Dokumentationszwecken erstellt, 
zeigen jedoch Detailinformationen zum Zu-
stand einzelner Bauten, etwa zu noch aufrech-
ten Mauerteilen. Der Plan vermittelt über die 
Kriegsbeschädigung hinaus all jene Elemente, 

30 Erstmals reproduziert als Abb. 5 „Detail-
schadensplan Augsburg des Ingenieur-
büros Walter, 1946“; Stadtarchiv 
 Augsburg Bestand 50 Nr. 630, Sedlmeyer 
2018, S. 41.

31 Enss 2016, S. 142. Aus den Akten eines 
juristischen Streitfalls geht hervor, dass 
die Baufirma nach einem Abbruchplan 
arbeitete.

Abb. 2 Arbeitsplan zur Enttrümmerung, 
Ingenieurbüro Walter, Stadtarchiv Augsburg, 
Bestand 50. Nr. 630
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die aus Perspektive der Planer:innen abgebro-
chen werden sollten. Möglicherweise waren da-
runter auch intakte Strukturen, die mit abge-
räumt werden sollten, um z. B. eine einheitliche, 
wirtschaftlichere Neubebauung zu erlauben. 

Die Karte der Schutträumung für Nürnberg 
(Kat. VI-7) stellte die 1944 bereits geräumten 
Flächen in der Altstadt dar. Ähnliche Darstel-
lungen finden sich z. B. in München in den Ak-
ten des Wiederaufbaureferates vom März 1946 
und in einem Tätigkeitsbericht der Münchner 
Aufbaugesellschaft.32 Diese Dokumentationen 
abgeschlossener Tätigkeiten können Hinweise 
auf die damals existierenden Zustände in der 
Stadt liefern. Sie könnten neben ihrer Aufzeich-
nungs- oder Berichtsfunktion auch als Pla-
nungsgrundlagen für weitere Maßnahmen ge-
dient haben.

Sperrgebiete

Nach den massiven Luftangriffen und dem 
„Feuersturm“ in Hamburg vom Sommer 1943 
entstand eine gedruckte Schadenskarte, die 
Luftangriffskarte Sommer 1943 (Kat. III-3, Aus-
schnitt in Abb. 3), welche Schadenserhebungen 
des städtischen Katastrophenschutzes zu den 
verschiedenen Luftangriffen zusammenfass-
te.33 In dieser Karte wurde zugleich eine ein-
schneidende Katastrophenschutzmaßnahme 
dokumentiert, nämlich die schwarz umran-
dete Eingrenzung eines „toten Gebiets (Sperr-
gebiet)“, zu dem der Bevölkerung aufgrund der 
dort zurückgebliebenen Leichen und einsturz-
gefährdeten Bauten der Zutritt untersagt wurde 
(Abb. 3).34 Bisher wurde nicht erforscht, wel-
che unmittelbaren Auswirkungen diese Maß-
nahme auf die sozialen und materiellen Gege-
benheiten in der Stadt hatte. Jedoch belegte 
Georg- Felix  Sedlmeyer einen Zusammenhang 
zwischen dem Katastrophenplan und den an-
schließenden Planungs- und Aufbauvorgän-
gen. Chefstadtplaner Konstanty Gutschow 
nannte den Plan eine „Richtlinie für alle Wie-
deraufbaumaßnahmen“35. Bis zum August 1944 

32 Enss 2016, S. 129 (Tätigkeitsbericht) und 
S. 136 (StAM: BrefGl Bund 105-Nr95 1 
001).

33 Es handelt sich laut Sedlmeyer um eine 
„Informationskarte [...] zur Überblicks-
wahrung oder zum Katastrophenmanage-
ment“; Sedlmeyer 2021, S. 183.

34 Diese Motivation geht aus einem Zitat 
des Polizeipräsidenten Hans Julius Kehrl 
von 1960 hervor, den Sedlmeyer zitiert; 
Sedlmeyer 2021, S. 183.

35 Zitat und Belegangaben bei Sedlmeyer 
2021, hier S. 183.

wurden große Teile des „toten Gebiets“, wie 
es in der Luftangriffskarte Sommer 1943 um-
grenzt war, in ein Bausperrgebiet überführt,36 
in dem vorläufig keine Wiederaufbaumaßnah-
men erfolgen durften. Auch eine Sicherung der 
dort im Prinzip instandsetzungsfähigen Ge-
bäude war dadurch nicht möglich. Stattdessen 
wurden städtebauliche Planungen für das dort 
neu entstehende Stadtviertel Hammerbrook 
angestellt.37 Das Stadtplanungsamt hatte be-
reits am 10. September 1943 einen Schadens-
zonenplan (Kat. III-4) erstellt, der ein ähnliches 

36 Sedlmeyer 2021, S. 184.

37 Sedlmeyer 2021, S. 185.

Muster wie die Vorläufigen Bestandskarten38, 
die vom Arbeitsstab Wiederaufbauplanung zer-
störter Städte gefordert und erstellt wurden, 
besaß, jedoch zusätzlich zu massiven Schäden 
(„tote Zone“) und schweren Schäden („leere 
Zone“) auch eine Schadensklasse für leich-
tere Schäden („belebte Zone“) aufwies. Ein Zu-
sammenhang zwischen Schadenskartierung 
und Stadtplanung wird mit dieser Verkettung 
von Kartierung und Planung belegt (vgl. Kapi-
tel 3). Die Daten für den Katastrophenschutz 
waren zunächst für Sofortmaßnahmen erhoben 

38 Zu den Vorläufigen Bestandskarten, 
die der Arbeitsstab Wiederaufbau-
planung zerstörter Städte von Städten 
einforderte, vgl. Kapitel 2, Abschnitt 
„Arbeitsstabkarten“.

Abb. 3 Ausschnitt aus Luftangriffskarte 
Sommer 1943 (Kat. III-3), schwarz umrandet: 
„totes Gebiet“

Abb. 4 (Denkmal)Wertstufenkarte, Nürnberg 
1943/44 (Kat. VI-6), Ausschnitt südlich der 
Nürnberger Burg
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worden. Die Zusammenstellung in der gedruck-
ten Karte und der dadurch erzeugte geographi-
sche Überblick erlaubten es der Stadtplanung, 
diese Informationen im nächsten Schritt als 
Planungsgrundlage weiter zu nutzen. 

VORUNTERSUCHUNGSKARTEN

Vadim Oswalt führt in seiner Systematisierung 
historischer Karten nach sozialen Funktionen 
die „Planungs-, Konstruktions- und Kontrollkar-
ten“ an, zu denen er unter anderem Diagramm-
karten, Verkehrsnetzkarten, Nationalitätenkar-
ten, Katasterkarten, sozialtopographische und 
stadttopographische Karten sowie themati-
sche Karten zu statistischen Häufigkeiten zählt 
(siehe Kapitel 2).39 Corner definiert den Kom-
plex der dargestellten Sachverhalte von Unter-
suchungskarten, der in den folgenden Ab-
schnitten behandelt wird, mit „quantitative and 
analytical […][,] both spatial and statistical, in-
ventorying a range of social, economic, ecolo-
gical and aesthetic conditions“.40 Diese Auf-
zählung deckt sich weitgehend mit Karten, die 
Stadtplanungen zugrunde gelegt wurden. Die 
Kartengruppe der Voruntersuchungskarten 
ist nicht deckungsgleich mit Sedlmeyers Pro-
zessstufe III, da die meisten dieser Karten zwar 
Grundlagen für Stadtplanung waren, die Pla-
nungen selbst dort aber nicht verzeichnet wa-
ren (vgl. Kapitel 3). Die Mehrzahl der in die-
sem Buch abgebildeten thematischen Karten 
zu Kriegsbeschädigungen und Aufbauplanung 
zählen zu diesem Komplex.

39 Vadim Oswalt: Karten. Quelle und Darstel-
lung. Historische Karten und Geschichts-
karten im Unterricht, Frankfurt am Main: 
Wochenschau-Verlag, 2019, S. 53.

40 Corner 2011, S. 90.

Diese Dokumente werteten die Zustände in der 
Stadt dahingehend aus, dass sie Gebiete für 
Neuplanungen lokalisierten und zusätzlich Ver-
änderungs- bzw. „Sanierungs“-Bedarfe be-
stimmten, Erhaltungsziele definierten und tech-
nische Daten für die weitere städtebauliche 
Detailplanung zusammenstellten.

Kulturerbeschutz

Bereits angesichts des drohenden Krieges wur-
den Vorkehrungen getroffen, um Kunstwerke 
vor Kriegszerstörungen zu schützen.41 Zum prä-
ventiven Kulturgüterschutz der Kriegszeit zähl-
ten unter anderem Dokumentationsmaßnah-
men für Kunstwerke, die verloren zu gehen 
drohten.42 Meist erstellten Fachbehörden Lis-
ten für schützenswerte Objekte, es entstehen 
aber auch Denkmalkartierungen (vgl. Kapitel 5). 
In Nürnberg ist eine (Denkmal)Wertstufenkarte 
für Gebäude im Stadtzentrum erhalten (Abb. 4 
und Kat. VI-6). Inwieweit diese direkt im Bereich 
des Katastrophenschutzes eingesetzt wurde, 
konnte zwar nicht genau ermittelt werden, ein 
Zusammenhang zwischen der (Denkmal)Wert-
stufenkarte und weiteren Schutz- und Wieder-
aufbauplanungen ist aber sehr wahrscheinlich 

41 Sandra Schlicht: Krieg und Denkmal-
pflege. Deutschland und Frankreich im 
Zweiten Weltkrieg. Schwerin: Helms, 
2007.

42 Christian Fuhrmeister/Stephan Klingen/
Iris Lauterbach/Ralf Peters (Hrsg.): 
Führerauftrag Monumentalmalerei. Eine 
Fotokampagne 1943–1945, Köln: Böhlau, 
2006.

(vgl. Kapitel 7).43 Nach den Luftangriffen und 
auch noch nach Kriegsende wurden vielfach 
noch schützenswerte Bauteile in den Trümmern 
geborgen. Eine Plandarstellung, die solche Ber-
gungen abbildet, ist die sogenannte Karte der 
Denkmalpflege zur Stadt Leipzig (Kat. V-10). 

Schadenskarten als Voruntersuchungskarten

In den Bereich Grundlagenermittlung für eine 
Aufbauplanung fallen die bereits erwähnten 
Vorläufigen Bestandskarten, die entweder für 
den oder direkt vom Arbeitsstab Wiederaufbau-
planung zerstörter Städte erstellt wurden. 

Einige Schadenskarten wurden für konkrete 
Planungen in bestimmten Stadtgebieten an-
gefertigt, so etwa in Hamburg bereits im Jahr 
1942 mit der Planmappe „Schadensstellen 
durch Luftangriffe und Altstadtsanierung“ für 
ein Schadensgebiet südöstlich der Außenals-
ter, (Kat. III-10 und III-12) und im Juni 1944 drei 
zusammengehörige Planungskarten zu Eilbek 
(Kat. III-15, Kat. 16 und Kat. 17), die auch einen 
Schadensplan umfassen (Kat. III-15). Neben 
Schadenskarten wurden in diesen Plansätzen 
auch andere Voruntersuchungskarten erstellt: 
Im eng umgrenzten Planungsgebiet bei der 
Außenalster war dies ein Plan zum „Zustand vor 
dem Angriff,“ der zusätzlich Sozialdaten wie Be-
völkerungsdichte und Anzahl der Arbeitsstät-
ten pro Straßenblock dokumentierte (Abb. 5 
und Kat. III-10). Unter den Planungskarten zu 
Eilbek ist ein Dokument mit dem Titel „Stadt-
teil Eilbeck Gebäudekarte“ (Kat. III-16), das Ge-
schosshöhen und bestimmte Nutzungen der 
Vorkriegsbauten abbildet. Die Voruntersuchun-
gen zeigten einen Veränderungsbedarf we-
gen allzu hoher Baudichte auf sowie den akuten 
Anlass zur Planung: die Kriegszerstörung. Die 
Notwendigkeit für Veränderungen, die über den 
Schaden als Auslöser der Planung hinausreich-
ten, wurde mit Fotografien der dicht aneinander 
angrenzenden Bestandsbauten unterstrichen 
(Kat. III-11). Zusammengenommen motivier-
ten unbefriedigende Wohn- und Arbeitsbe-
dingungen in Kombination mit punktuellen 
Kriegsschäden eine „vorläufige Gestaltung“, 
provisorisch ergänzt um einzelne fehlende Bau-
ten und Grünflächen (Kat. III-13) und eine „end-
gültige Gestaltung“ (Kat. III-14), in der die bishe-
rige Wohn- und Arbeitsbebauung abgebrochen 
und durch Grünflächen mit einer Schule und 
einem Heim für die Hitlerjugend (HJ-Heim) er-
setzt werden sollte.

43 Dieser Zusammenhang wird ausführ-
lich diskutiert in: Birgit Knauer/Carmen 
M. Enss: „Wiederaufbauplanung und 
Heritage Making im kriegszerstörten 
Nürnberg. Historische Stadtkarten als 
Quelle der Stadtforschung“, in: Moderne 
Stadtgeschichte, H. 1, 2022, S. 135–162.

Abb. 5 Plan „Zustand vor dem Angriff“, 
Ausschnitt, Planmappe „Schadensstellen 
durch Luftangriffe und Altstadtsanierung“, 
Hamburg 1942 (Kat. III-10) 



Schadensdarstellungen mit Vorfestlegungen 
für die weitere Aufbauplanung

Direkt nach Kriegsende wurden in mehreren 
Städten Schadenspläne gedruckt, die den Zu-
stand maximalen Schadens angaben, und zwar 
in Vorbereitung auf die Planung und Koordina-
tion der Aufbaumaßnahmen. Ein solcher Plan 
wurde beispielsweise in Nürnberg den Teilneh-
menden des Aufbauwettbewerbs Nürnberger 
Altstadt zur Verfügung gestellt (Schadensplan 
Anlage Wettbewerb, Kat. VI-17). Im Sommer 
1945 wurde für Hamburg ein Schadensplan ge-
druckt, der gemäß der Richtlinien I vom 15. Juli 
1944, Arbeitsstab Wiederaufbauplanung zer-
störter Städte, erstellt worden war.44

Zusätzlich zu solchen klassischen Plänen, in 
denen Schäden in bestimmten Schadensklas-
senbreiten flächendeckend festgehalten wur-
den, entstanden aber auch Karten, welche die 
Lage in einer ersten Auswertung für die weitere 
Planung aufbereiteten:

Für Essen wurde auf einem solchen Wettbe-
werbsblatt zusätzlich festgehalten, welche Ge-
bäude oder Kleinareale in der Innenstadt aus 
Sicht der Auslober „zu erhalten oder wieder zu 
verwenden“ seien (Anlage zum Wiederaufbau-
wettbewerb [Erhaltungsbedarf], Kat. I-5).45 

44 Der Plan wurde, in Gegenüberstellung mit 
ausgewählten Seiten der Richtlinien, ab-
gedruckt in: Jörn Düwel/Niels Gutschow: 
„Ein seltsam glücklicher Augenblick“. 
Zerstörung und Städtebau in Hamburg 
1842 und 1943, Berlin: DOM Publishers, 
2013, S. 150–151. Zum Arbeitsstab Wie-
deraufbauplanung zerstörter Städte vgl. 
Kapitel 2.

45 Georg-Felix Sedlmeyer ordnete diesen 
Plan über die schriftlichen Unterlagen zum 
Wiederaufbauwettbewerb Essen (HdEG, 
1004, Nr. 11) diesem Wettbewerb zu (siehe 
Kapitel 3). 

Diese Vorgaben zur Erhaltung überschrie-
ben in diesem Fall die Schadensangaben in 
der Basiskarte, denn die Angaben „zerstört“ 
oder „schwer beschädigt“ wurden in der Plan-
legende als „Für die Bearbeitung ohne Be-
deutung“ markiert. Diese bewertenden Vor-
überlegungen zur Aufbauplanung lösten den 
Schadensplan als zuvor einzige Grundlage für 
die Ermittlung erhaltenswerter Bereiche ab. 
Über dem Schadensplan entstand ein weiterer 
Layer für „zu erhalten[de] oder wieder zu ver-
wenden[de]“ Areale, also eine erste Interpreta-
tion der baulichen Situation unter Hinzuziehung 
planerischer Aspekte für die Wettbewerbs-
teilnehmenden. Ähnlich wie im Falle des Plans 
der Umgestaltungs, Umbau und Wiederher-
stellungsgebiete (Kat. IV-9) für Hannover, der 
Stadtgebiete nach Wiederaufbauzielen zonierte 
und der im nächsten Abschnitt näher unter-
sucht wird, nimmt die Anlage zum Wiederauf-
bauwettbewerb (Erhaltungsbedarf) für Essen 
damit Vorfestlegungen für die Art des Wieder-
aufbaus in bestimmten Stadtgebieten vor. Noch 
spezifischere Festlegungen trifft eine weitere 
Planbeigabe zum Wettbewerb Altstadt Nürn-
berg, der sogenannte Grundplan (Kat.  VI-16); für 
eine Analyse der Kartierungs- und Planungs-
vorgänge in Nürnberg vgl. Kapitel 7.

Obwohl die meisten Voruntersuchungskarten, 
wie gezeigt wurde, als Teile von Planungsvor-
gängen interpretiert werden können, fallen erst 
die Karten des nun folgenden Abschnitts in die 
Prozessstufe III Planung der Kriegsschadens-
aufnahme (siehe Kap. 3), weil darin Planungs- 
oder Entwurfselemente sichtbar enthalten sind.

Integrierte Schadensdarstellungen in 
Planungs- und Entwurfsdokumenten

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung ent-
stand 1950 in Hannover ein großformatiger 
Plan im Maßstab 1 : 10 000 (Plan der Umge-
staltungs, Umbau und Wiederherstellungsge-
biete, Kat. IV-9). Er stellt Schadensgebiete dar 
und unterscheidet zwischen „unzerstörten“ und 
„zerstörten“ Stadtgebieten. Im Rahmen der 
Flächennutzungsplanung wurden weite Teile 
der unzerstörten Gebiete zu „Umbaugebieten“ 

erklärt (braun) und dort offenbar Verände-
rungen in der Nutzung vorgesehen. Die „zer-
störten“ Gebiete hingegen wurden unterteilt 
in „Wiederherstellungsgebiete“ (rot), in denen 
eine Annäherung an den Vorkriegszustand vor-
gesehen war, und „Umgestaltungsgebiete“ 
(orange), in denen Neuplanungen vorgesehen 
wurden. In dieser Plandarstellung wurden also 
nicht nur Schadensgebiete für die weitere städ-
tebauliche Bearbeitung identifiziert, sondern es 
wurden den Flächen zusätzlich bestimmte Ziele 
im Hinblick auf die Aufbau- und Entwicklungs-
planung zugewiesen. Die spezifischen Zielset-
zungen wurden wahrscheinlich in begleitenden 
Dokumenten schriftlich erläutert. Bei diesem 
Kartendokument handelt es sich also um eine 
Überlagerung von Voruntersuchungskarte und 
Entwicklungsplanung. Kartierung und Planung 
erscheinen hier in enger Verknüpfung als zwei 
Aspekte eines gemeinsamen Prozesses.

Eine städtebauliche Studie, die nur noch aus-
gewählte erhaltene Gebäude berücksich-
tigte, wurde im Stadtplanungsamt Nürnberg im 
September 1945 angefertigt (Wiederaufbau-
plan Nick (Abb. 6 und Kat. VI-15). Diese Zeich-
nung, von Planerin oder Planer „Nick“ erstellt, 
platziert Zeilenbauten über dem historischen 
Stadtgrundriss. Sie treten durch die rote Fär-
bung in den Vordergrund der Darstellung. Dun-
kelgrau dargestellte erhaltene Bauten werden 
bei der Planung berücksichtigt. Weitere erhal-
tene Bauten werden in blassroten Farben eben-
falls im Plan dargestellt, allerdings meist von 
den Neubauten überdeckt bzw. graphisch über-
schrieben. Auch im Fall des Wiederaufbauplans 
Nick handelt es sich um eine Überlagerung 
eines Schadensplans mit einer Neubauplanung, 
die allerdings in einem einzigen Zeichenvor-
gang entstand. Im Abgleich mit anderen Scha-
densplänen, die im Sommer 1945 in Nürnberg 
entstanden (u. a. Geprüfter Gesamtschadens-
plan, Kat. VI-12), wird allerdings klar, dass nur 
eine Auswahl der tatsächlich erhaltenen Bauten 
dargestellt ist. So wird dort beispielsweise die 
im nördlichen Altstadtbereich direkt unterhalb 
der Burg erhaltene Hinterhausbebauung nicht 
dargestellt. Straßenseitige Bebauung findet 
hingegen Berücksichtigung. Dieser Entwurfs-
plan enthält noch ausgewählte Elemente einer 
Voruntersuchungskarte, allerdings trifft er eine 
gezielte planerische und gestaltende Auswahl 
unter den in der Karte vorhandenen Elementen.

Zusammenfassend wird deutlich, dass be-
stimmte Schadensinformationen für Vorunter-
suchungskarten ausgewählt wurden, um Ent-
wicklungs- und Nachnutzungspotenziale im 
Stadtraum aufzuzeigen. Je nach Planungs-
ziel konnten sowohl Schäden hervorgehoben 
werden, wie etwa im Falle der Vorläufigen Be-
standskarten, als auch Erhaltungsbedarfe defi-
niert werden, wie im Falle der Anlage zum Wie-
deraufbauwettbewerb (Erhaltungsbedarf) in 
Essen. In Fällen, in denen Voruntersuchungs-
karten auf Daten des Katastrophenschut-
zes zurückgriffen, wurden diese doch häufig 
umgezeichnet und neu interpretiert. Sedl-
meyer beobachtet diese Übernahme von der 

Abb. 6 Wiederaufbauplan Nick, Nürnberg 
1945 (Kat. VI-15), Ausschnitt südlich der 
Nürnberger Burg
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Prozessstufe I der Kriegsschadensaufnahme 
hin zur Prozessstufe II (vgl. Kapitel 3). Die Neu-
deutung des Schadenszustands im weite-
ren Planungsprozess wird besonders evident 
in Karten, die als Leitlinien zu Aufbauwettbe-
werben erzeugt wurden, wie im Falle von Essen 
(Anlage zum Wiederaufbauwettbewerb [Erhal-
tungsbedarf], Kat. I-5) und Nürnberg (Grund-
plan, Kat. VI-16).

KARTEN ZUR REPRÄSENTATION,  
 ERLÄUTERUNG UND ARGUMENTATION

Schadensdarstellungen für Militärregierungen

Während die im Krieg gefertigten Schadens-
karten in Deutschland häufig den Schriftzug 
„geheim“ oder „nur für den Dienstgebrauch“ 
trugen (Kat. VI-2 und  VI-4), wurden Scha-
densausmaß und Aufbauanstrengungen nach 
Kriegsende öffentlich bekannt gemacht. Noch 
bevor Städte allerdings solche Öffentlichkeits-
arbeit gegenüber ihren Bürger:innen leisteten, 
mussten Stadtverwaltungen zunächst Fort-
schrittsberichte zum Katastrophenschutz und 
zum Zustand der Versorgungseinrichtungen bei 
den jeweiligen Militärregierungen einreichen.46 
In den ersten Nachkriegsmonaten wurde z. B. 
in München das Bau- und Reparaturmaterial für 
Instandsetzungen direkt von der Militärregie-
rung zugeteilt. Der Einsatz von Baumaterialien 
musste gegenüber der Militärregierung genau 
gerechtfertigt werden.47 Die Militärregierungen 
mussten wiederum ihren eigenen Regierun-
gen, die sie entsendeten, über die Fortschritte 
beim Aufbau berichten.48 Deutsche Stadtver-
waltungen, und hier speziell Ämter für kriegs-
bedingten Einsatz oder Wiederaufbaureferate, 
erstellten englischsprachige Berichte und zwei-
sprachige Karten sowie statistische Darstel-
lungen zum Schadensausmaß. Die repräsen-
tative Schadenskarte 1946 für Essen (Kat. I-4) 
verfügt über eine deutsch- und englischspra-
chige Legende. Auch die Karte zu Freiburg im 
Breisgau (Schadenskarte nach dem Großan-
griff vom 27. November 1944, Kat. II-1) existierte 

46 Carmen M. Enss: „Gebautes Erbe in Mün-
chen 1945. Der Blick deutscher Experten 
und der amerikanischen Militärregierung 
auf das, was nach dem Krieg blieb“, in: 
Gerhard Vinken (Hrsg.): Das Erbe der An-
deren, Bamberg: University of Bamberg 
Press, 2015, S. 59–67, hier S. 62 und 66, 
Anm. 6. Der dort zitierte Militärbericht der 
Historical Headquarters European Com-
mand von 1951 war für das entsendende 
Parlament bestimmt.

47 Enss 2016, S. 71–72.

48 Enss 2015, S. 62.

in anderen Fassungen mit Legenden in franzö-
sischer Sprache. 

Darstellungen für Gremien und Öffentlichkeit

Bauausstellungen, wie jene im September 1949 
in Nürnberg, veranschaulichten die Schäden in 
Plänen und Modellen und präsentierten Strate-
gien zur Überwindung der Wohnraumknappheit. 
Einige der Pläne im Katalog könnten im Zusam-
menhang mit öffentlichen Ausstellungen oder 
für Besprechungen in größeren Kommissionen 
angefertigt worden sein, so z. B. das hannover-
sche Schaubild Zerstörungen (Kat. IV-6). Sol-
che Karten sollten das Ausmaß der bevorste-
henden Aufbauarbeiten für Bürger:innen und 
Politiker:innen verdeutlichen und das Vorgehen 
erläutern. Ähnliches gilt für die Zerstörungs-
karte der SED zu Leipzig (Kat. V-7), die neben 
den Kartierungen auch politische Stellungnah-
men aufweist. 

Im Zusammenhang mit der Interpretation von 
Karten als Dokumenten, die sowohl Bildinfor-
mationen als auch Texte enthalten, zieht Je-
remy Black einen Vergleich zu Karikaturen.49 
Beide ziehen ihre Bedeutung und Wirksamkeit 
aus Bild-Text-Verbindungen. Schaupläne, die 
Schadensinformationen enthielten, entstan-
den auch durch oder für die Planungsbehörden 
selbst, so vermutlich der repräsentative und 
großformatige Leitplan Kriegsschäden für Es-
sen (Kat. I-6), versehen mit Stadtwappen und 
Krone (Abb. 7). Der Begriff „Leitplan“ könnte 
auf eine Leitplanung zur Bebauung innerstädti-
scher Brachen und neu ausgewiesener Stadt-
entwicklungsgebiete verweisen. Im Bereich der 
rot, blau und grau hinterlegten Flächen waren 
für die Folgejahre Baumaßnahmen vorgesehen. 
Lediglich die schwarz markierten Baugebiete 

49 Black 2000, S. 164: „[…] maps and as-
sessments of them are affected by deba-
tes about texts and the role of writers and 
readers. They are also affected by notions 
of the visual and the role of iconography. 
Like caricatures, and unlike texts and 
pictures, maps are a fusion of literary and 
graphic, and both their meaning and their 
potency derive in part from this fusion.“

benötigten keine weitere Aufmerksamkeit, da 
hier lediglich 0 % bis 10 % Schaden bemessen 
wurde. 

Die hybride Darstellung Zielbild für die Leip-
ziger Stadtplanung (Kat. V-16), ein Aufbau-
plan für den zentralen Bezirk, kombiniert einen 
Schwarzplan der Bauten, die erhalten waren 
oder als instandsetzungsfähig gewertet wur-
den, mit einer Darstellung der Ergänzungsbau-
ten in Rot. Ähnlich wie beim Leitplan Kriegs-
schäden für Essen (Kat. I-6) handelt es sich 
hierbei vermutlich um einen Plan zur internen 
Kommunikation der Verwaltungen, mit dem 
das Ausmaß der bevorstehenden Tätigkeiten 
dargestellt wurde, aber auch die städtebauli-
che Strategie, fehlende Gebäude durch Block-
randstrukturen zu ergänzen. Dieser Plan nimmt 
neue Realitäten vorweg, indem er suggeriert, 
dass die beschädigten Bauten in Zukunft nicht 
mehr existieren würden. Nicht nur die Neubau-
ten, auch die dafür erforderlichen Teilabbrüche 
erscheinen in der Abbildung durch die Auslas-
sung der erforderlichen Zwischenschritte wie 
eine indirekte Folge der Kriegsereignisse.

Der Plan Statistische Darstellungen Zerstö-
rung für Hannover (Kat. IV-5) diente laut Ver-
merk im Plan als Grundlage für einen Stadtrats-
beschluss am 9. Dezember 1949. Dieser Plan 
bildet prozentuale Schäden an Grundstücks-
flächen und an der Gesamtanzahl an Wohnun-
gen in Kreis- und Rechteckdiagrammen ab. 
Sie sind mit Statistiken über fehlenden Wohn-
raum, Kubikmeter der zu räumenden Trümmer 
und Ähnlichem angereichert. Solche Karten, 
die als Drucksachen oder über Projektionen in 
Vorträgen vor Gremien bekannt gemacht wur-
den, zeigten das Ausmaß der Schäden direkt 
nach Kriegsende und im Zusammenhang damit 
Stadtplanungen oder Fortschritte bei der Trüm-
merräumung oder bei Aufbaumaßnahmen. Ei-
nige Schadenskarten wurden für den Druck 
aufbereitet oder vereinfachend umgezeichnet, 
wie es auch 1947 für die eingangs erwähnten 
Warschauer Schadenspläne der Fall war.50

50 Elżanowski 2012, S. 125–128, dort 
Abb. 5–7. 

Abb. 7 Leitplan Kriegsschäden für Essen, Ausschnitt mit Stadtwappen (Kat. I-6)
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Abb. 8 Titelseite: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Kreis Leipzig (Hrsg.): Leipzig gestern – heute – morgen. Ein Atlas, Leipzig: Leipziger 
geographische Anstalt Wagner und Debes, 1946
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Darstellungen in Wiederaufbaubroschüren

In nahezu jeder Stadt im Westen Deutsch-
lands,51 aber unter anderem auch in Leipzig 
(Abb. 8), wurden Informationsbroschüren ge-
druckt, um einer breiteren Öffentlichkeit städ-
tische Aufbaustrategien, Ziele und Fortschritte 
zu vermitteln. Besonders früh, bereits im Au-
gust 1946, geschah das in München mit dem 
Heft Das neue München. Vorschläge zum Wie-
deraufbau des scheidenden Stadtbaurats Karl 
Meitinger. Anschließend erschienen Münch-
ner Aufbaubroschüren in regelmäßigen Abstän-
den.52 Informationsbroschüren entstanden im 
Zusammenhang mit Wiederaufbauausstellun-
gen, wie 1949 in Nürnberg (vgl. Kapitel 7). Sie 
dienten der Stadtverwaltung u. a. zur Rechtfer-
tigung von Ausgaben für Aufbaumaßnahmen 
und Trümmerräumung. 

Auch im Falle der öffentlichkeitswirksamen 
Karten lässt sich also, ähnlich wie bei Vor-
untersuchungskarten, eine wechselseitige 
Beeinflussung von Karten und dem Schaf-
fen neuer Realitäten beobachten, etwa durch 
die Bereitstellung städtischer Finanzmittel für 
Trümmerräumung oder möglicherweise für 
Grundstücksverlegungen oder Enteignungs-
maßnahmen. Welche Wirkungszusammen-
hänge zwischen Kartierung und Politik im Wie-
deraufbau genau bestanden, bleibt jedoch 
zum jetzigen Zeitpunkt weitgehend ungeklärt. 
 Corner konstatierte dafür einen Nachholbedarf 
für die Forschung: „With only a handful of ex-
ceptions, the relationship of maps and world-
making is surprisingly under-thought.“53

In Wiederaufbaubroschüren stellen Karten die 
Räumung und den Abbruch von teilerhalte-
nen Bauten in der Regel als Teil des Aufbaus, 
nicht der Zerstörung, dar. Zivile Stadtverwal-
tungen konnten diese Prozesse steuern, Aufga-
ben priorisieren und über die Räumtechnik und 
-sorgfalt entscheiden. Diese Karten dokumen-
tieren die Tätigkeiten der öffentlich organisier-
ten Räumung als natürliche Aufgaben und Fort-
schrittserzählungen. Verluste an Bausubstanz 
und daran geknüpfte Erinnerungen oder weitere 
materielle Verluste, die dabei entstanden, wur-
den darin nicht thematisiert.

Zusammenfassend lässt sich für den Bestand 
an Repräsentationskarten feststellen, dass 
diese allgemein das Ausmaß an Schäden und 
den Handlungsbedarf kommunizierten, um 

51 Silvia Necker spricht von Wiederaufbau-
broschüren in „bundesrepublikanischen“ 
Städten. Silvia Necker: „Stadt als Ort von 
Familie(n)“, in: Informationen zur moder-
nen Stadtgeschichte, H. 1, 2011, S. 6–17, 
hier S. 9.

52 Enss 2016, S. 75.

53 Corner 2011, S. 92–93.

Bevölkerung und Mandatstragende, aber auch 
die Stadtverwaltung intern über die zu ergrei-
fenden Maßnahmen zu unterrichten und um 
Unterstützung dafür zu werben. Teilweise wur-
den dabei, wie im Falle von Essen, Leipzig und 
München, Stadtplanungen über Schadensvi-
sualisierungen projiziert, wie es auch bei Vor-
untersuchungen teils zu beobachten ist. Kar-
ten, die für die Kommunikation nach innen und 
außen bestimmt waren, machten die kriegsbe-
schädigte Stadt zum Projekt, das es gemein-
sam zu bearbeiten galt. Es lag in der Regel im 
Interesse der Kartierenden, die Aufgabe als 
groß darzustellen, um genügend Mittel zu deren 
Bewältigung zu erhalten. Diese Karten dien-
ten auch im Nachhinein zur Rechtfertigung der 
eingesetzten Mittel und der Erfüllung der Ziele. 
Viele solcher Karten wurden denn auch 1961 in 
der retrospektiven Darstellung der Erfolge des 
Wiederaufbaus in westdeutschen Städten, dem 
Band Deutscher Städtebau nach 1945,54 wie-
derverwendet oder auch später neu erstellt, um 
Fortschritte bei der Schaffung neuer Gebäude 
zu bewerben oder großflächige städtebauliche 
Veränderungen zu rechtfertigen. 

THEMENKARTEN STEUERN 
AUFMERKSAMKEIT

Im letzten Teil des Kapitels wird nun anhand von 
zwei Kartenbeispielen gezeigt, wie die Auswahl 
an Informationen aus einem Datenspektrum, 
die eine Karte zeigte, deren Aussage in eine be-
stimmte Richtung lenkte. Mithilfe dieser Bei-
spiele kann auch gezeigt werden, dass Karten 
nicht nur angestrebte Zustände in der Zukunft 
darstellten, sondern auch freie Interpretationen 
vergangener Verhältnisse abbilden konnten.

Die Auswahl der erhobenen Daten, die abge-
bildet wurden, war maßgeblich für die Aussage 
der Schadenskarten. Das trifft vor allem auf die 
Schadensklassenbreiten zu (vgl. Kapitel 3), ge-
nauer gesagt auf die Frage, wie die Abstufung 
oder Klassifikation der Schäden erfolgte und 
auf welchen Schadensstufen oder Schadens-
graden der Fokus der Darstellung lag. 

54 Edgar Wedepohl: Deutscher Städtebau 
nach 1945, Essen: Deutsche Akademie für 
Städtebau und Landesplanung/Richard 
Bacht Graphische Betriebe und Verlag 
GmbH, 1961.

LOKALISIERUNG NEUER BAUGEBIETE 
IM STADTINNERN

Die Architektur- und Stadthistorikerin Laura 
Vaughan wies darauf hin, dass Datenver-
zerrungen in thematischen Karten auftau-
chen können, je nachdem, wie die Kategorie- 
Intervalle, im Falle von Schadenskarten die 
Schadensklassenbreiten, festgesetzt werden.55  
 Monmonier, der das rhetorische Potenzial von 
Karten kritisch erforschte, empfiehlt heutigen 
Wissenschaftler:innen daher, im Zweifel die-
selben Daten in komplementären Abbildungen 
zu zeigen, also in zwei unterschiedlichen karto-
graphischen Darstellungen. Schließlich seien 
statistische Karten sowohl analytische Instru-
mente als auch rhetorische Mittel.56 Die histori-
schen Themenkarten, die in dieser Publikation 
untersucht werden, sind jedoch in den meisten 
Fällen Unikate, für die keinerlei Vergleichskar-
ten erstellt wurden und die die Daten daher je-
weils aus nur einer Perspektive darstellen.

Bei Schadenskarten, die aufgrund der Arbeits-
stab-Richtlinien 194457 im Hinblick auf eine 
spätere Wiederaufbauplanung vorbereitet wur-
den, lag der Themenschwerpunkt auf der Dar-
stellung der am schwersten betroffenen Scha-
densgebiete.58 Diese Karten verwendeten 
gemäß der Arbeitsstab-Richtlinien 1944 rote 
Farbschraffuren für Schäden von mehr als 
50 %. Die Wahl roter Farbe für schwere Kriegs-
schäden (auch „bedingte Totalschäden“ und 
„unbedingte Totalschäden“) erzeugt die Wahr-
nehmung, dass große Teile der Stadt gleichsam 
aus der Karte gestrichen wurden.59 Reparatur-
fähige Stadtbereiche mit Schadenshöhen unter 
50 % blieben ungekennzeichnet (Kat. I-3, V-6 
und VI-8). Die Arbeitsstab-Richtlinien 1944 ver-
wiesen auf eine „Neuplanung“ und auch darauf, 
dass „mittlere Schäden nur im Einzelfall, leichte 
Schäden überhaupt nicht von Bedeutung“60 für 
die Wiederaufbauplanung seien. 

Mit der Grenzziehung bei „50 %“, unter wel-
cher Schäden nicht kartiert werden sollten, und 
mit der Vermittlung einer bildlichen Vorstellung 

55 Laura Vaughan: Mapping Society, London: 
UCL Press, 2019, S. 8.

56 Monmonier 1993, S. 185.

57 Arbeitsstab Wiederaufbauplanung zer-
störter Städte, Richtlinien I vom 15. Juli 
1944.

58 Arbeitsstab-Richtlinien 1944.

59 Carmen M. Enss: „Erbeprozesse bei 
den Aufbauplanungen für Städte in den 
1940er-Jahren. Schadensaufnahmen, 
Inventarisation, Aufbau“, in: Forum Stadt, 
H. 1, 2022, S. 51–62, hier, S. 54–55.

60 Arbeitsstab-Richtlinien 1944, S. 3.
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dessen, was „50 %“ bedeuteten,61 wurden in 
den Arbeitsstab-Richtlinien 1944 erste Ent-
scheidungen darüber getroffen, wie Kriegs-
schäden im Hinblick auf eine Wiederaufbau-
planung planerisch zu bewerten seien. Diese 
Einschätzung, die durch die Versendung des 
Gehefts an zahlreiche Stadtverwaltungen weit-
hin Beachtung fand, war vermutlich von Bedeu-
tung für die weiteren Aufbauplanungen. Diese 
Tätigkeit des Arbeitsstabs Wiederaufbaupla-
nung zerstörter Städte könnte also von ähnli-
chem Gewicht für die weiteren baulichen Ent-
wicklungen in Nachkriegsstädten gewesen sein 
wie die Planungsvorschläge, die seine Mitglie-
der vorlegten.62 

Ein Plan mit dem Titel „Schadensplan Altstadt 
Nürnberg. Zustand 1945“ (Zustandsbild Alt-
stadt, Kat. VI-13) steht für das andere Extre-
mum des Schadensspektrums in der Darstel-
lungsform: Dort wird ein kleiner, gut erhaltener 
Teil der Gebäudegrundflächen in Grautö-
nen eingetragen, in ähnlicher Darstellungs-
weise wie bei einem städtebaulichen Schwarz-
plan. Schwer beschädigte Bauten fehlen auf 
dem Plan; sie werden, wie die Freiflächen in 
einem Schwarzplan, in Weiß dargestellt. Dieser 
Plan zu Nürnberg führt, genau wie die Arbeits-
stab-Karten, den Titel „Schadensplan“, aller-
dings mit dem Zusatz „Zustand 1945“. Der Zu-
satz macht deutlich, dass die Karte im Rückgriff 
entstand. Die besser erhaltenen Bestandsbau-
ten, die im Plan genau verzeichnet sind, exis-
tierten zum Zeitpunkt der Kartierung vermutlich 
noch. Statt „Schadensplan“ hätte der Titel also 
eigentlich „Plan der erhaltenen Bauten“ lauten 
müssen, denn zum Zeitpunkt 1945 waren noch 
mehr Gebäude erhalten als im Zustandsbild Alt-
stadt dargestellt wurden, wie ein Abgleich mit 
dem Geprüften Gesamtschadensplan (Kat. VI-
12) zeigt.

PROJEKTION UND RÜCKPROJEKTION

Das Zustandsbild Altstadt könnte, ebenso wie 
die oben erwähnten Arbeitsstabkarten, als Pla-
nungsgrundlage für Neubaubereiche gedient 
haben, wobei die weiß gefassten Areale den 
Architekten freie Planungsflächen boten. Bei 
diesen Gebieten handelte es sich jedoch trotz 
schwerer Schäden nach Kriegsende nicht um 
Tabula-rasa-Bereiche, nicht einmal im Falle der 

61 Arbeitsstab-Richtlinien 1944, S. 8–10.

62 Karrieren von NS-Architekten im Nach-
kriegsdeutschland wurden dargestellt 
in: Werner Durth: Deutsche Architekten. 
Biographische Verflechtungen 1900–1970, 
Braunschweig: Vieweg, 1986.

„Sebalder Steppe“63. Vielmehr wurden Freiflä-
chen für eine Neubebauung erst durch Planie-
rungen erzeugt, wie im Falle der „Steppe“.64 

Im Zustandsbild Altstadt wurde für Nürnberg 
ein Bild reduzierter Bauerhaltung gezeich-
net, das möglicherweise einen Zustand nach 
der Trümmerräumung erfasste und diesen auf 
das Jahr 1945 rückdatierte. Der Plan sollte zei-
gen, wie stark Nürnberg, alles in allem, zerstört 
war. Der Gebrauch der weißen Farbe für Zer-
störungsbereiche könnte eventuell sogar als 
„Freifahrtschein“, als Carte blanche gedeutet 
werden, welche sich die Handelnden der Nach-
kriegsjahre rückblickend ausstellten. 

In keinem der beiden Fälle, weder bei den Vor-
läufigen Bestandskarten noch beim Zustands-
bild Altstadt für Nürnberg, wurde mit der Kar-
tierung ein umfassendes Bild der Schäden 
angestrebt, sondern eine selektive Auswahl des 
Spektrums an Schadensgraden zwischen 0 % 
und 100 % getroffen. 

Im Hinblick auf die quellenkritische Prüfung der 
gezeigten Daten lässt sich zusammenfassend 
festhalten, dass neben dem eigentlichen Inhalt 
der Karte auch ihr rhetorischer Einsatz geprüft 
werden sollte: Welches Spektrum an Daten wird 
dargestellt? In welchen Einheiten werden Daten 
verzeichnet? Welche graphischen Mittel wurden 
gewählt, welcher geographische Ausschnitt? 
Die Hinzuziehung dieser Aspekte präzisiert die 
Interpretationsmöglichkeiten zum Karteninhalt 
und lässt zugleich Intentionen bei der Erstellung 
der Karten erkennen.

Wie Beispiele dieses Kapitels zeigen, bilden 
Karten Momentaufnahmen innerhalb sich rasch 
wandelnder Realitäten.65 Sie dokumentieren 
bestimmte Aspekte der Kriegsereignisse, neh-
men aber auch bevorstehende Veränderungen, 
wie etwa den Abriss instabiler ruinöser Bau-
teile, vorweg. Die Synopsis der unterschied-
lichen Momentaufnahmen, addiert zu einem 
komplexen Bildstreifen, zeigt die Planung, die 
Umsetzung und die Rechtfertigung von Trans-
formationen. Die Aktionen, die mit der Kartie-
rung verknüpft sind, und der Zeitpunkt, den die 

63 Zum Begriff „Sebalder Steppe“: Helmut 
Beer: „Sebalder Steppe“, in: Stadtlexikon 
Nürnberg, Nürnberg: Stadtarchiv 2000, 
S. 969. Zu einer Detailanalyse der bau-
lichen Entwicklung der „Steppe“: Carmen 
M. Enss/Georg-Felix Sedlmeyer: Ruinen 
und urbanes Kulturerbe. Stadtkartierung 
in Nürnberg 1942–1952. Bamberg: Otto-
Friedrich-Universität, 2020; https://doi.
org/10.20378/irb-47932, S. 26–31.

64 Enss/Sedlmeyer 2020, dort Bildvergleich 
S. 27, Abb. 17 und 18 im Beitrag von Cedric 
Siffermann.

65 Elżanowski/Enss 2021, S. 2.

Karte abbildet, sind historische Schlüsselin-
formationen zur Deutung der Dokumente. Ver-
allgemeinernd stellte Jeremy Black fest, dass 
Karten und Planungen Teile desselben Prozes-
ses und gleichzeitig Produkte und Protokollan-
tinnen („recorder“) menschlicher Handlungs-
potenziale sind.66 Karten geben die Prozesse 
aber nicht nur wieder, sondern nehmen viel-
mehr, wie gezeigt wurde, zukünftige Zustände 
vorweg, prognostizieren bzw. projektieren diese 
oder konstruieren vergangene Gegebenheiten.

SCHLUSS

Wie wirken nun Schadenskarten? Nur in selte-
nen Fällen, wie etwa bei der Trümmerkarte für 
Augsburg (Abb. 2), können wir die direkte Wir-
kung von Schadenskarten auf bauliche Verän-
derungen der Stadt einschätzen. Über die hier 
erfolgte Einbettung in jüngere Erkenntnisse der 
historischen Geographie und Planungstheo-
rie und die zahlreichen weiteren Anhaltspunkte, 
die die Karten dieses Atlas liefern, wird jedoch 
deutlich, welch hohes Wirkungspotenzial Scha-
denskarten besitzen. 

Raumbezogene Entwicklungen wie Pande-
mien oder Kriege werden üblicherweise in the-
matischen Karten festgehalten. Diese lassen 
sich heute mit digitalen Mitteln schnell aus sta-
tistischen Daten generieren und aktualisie-
ren. Visuelle Botschaften werden in Sekunden 
übermittelt. Die Auswahl an Daten und Fak-
ten, die dabei gezeigt werden, und die graphi-
schen Mittel, die zum Einsatz kommen, prägen 
die öffentliche Wahrnehmung und lösen und 
lösten politische Handlungen aus. Die histori-
sche Erforschung der Aussagen und des Wir-
kungspotenzials historischer Themenkarten 
liefert also nicht nur historisches Wissen, son-
dern kann für einen sorgsamen Einsatz von 
Karten in den Medien und in der Forschung 
sensibilisieren. 

66 Black 2000, S. 165: „Plans […] reflect a 
society that both seeks to understand and 
that can create, construct and control. 
[Maps and plans] are increasingly part of 
the same process, indeed, mechanism. 
[…] So the map as plan is the map as 
product and recorder of human agency, 
and, as such, affected by the controversial 
nature of such agency.“
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Kapitel 5
Denkmale in historischen Stadtkarten 
Kartierung von Werten aus der Perspektive 
von Denkmalpflege und Stadtplanung

The growing interest in the preservation of historical buildings and structures in the years around 
1900 saw growing efforts to record this heritage in registers and inventories. But recording the lo-
cation of historical buildings for cartographic purposes and depicting them in city plans were also 
key prerequisites for the emergence of a will to preserve and thus an initial step towards actual 
preservation. Built heritage again became a subject of discussion and negotiation following the 
widespread destruction of the Second World War and during the reconstruction that followed. In 
the course of this research project, numerous city plans were discovered containing cartographic 
depictions of various kinds of buildings of architectural or historical significance.

Starting with a brief historical review of the topic from the early 20th century to the period of post-
war reconstruction, this paper presents an overview of these plans, which represent buildings and 
structures considered worthy of preservation. We examine not only forms of representation but 
also the authorship and functions of these maps. This raises the question of the role of institutional 
heritage conservation as an agent in reconstruction processes.

Impending loss, on the one hand, and the destruction that had already happened, on the other, 
were the main motivational and causal factors behind the creation of these maps of historic monu-
ments. This can be seen with reference to the period around 1900 and again with regard to recon-
struction during and after the Second World War. City plans were again drawn up in the 1940s to 
document the built heritage that had survived, drawing on registers of institutional heritage con-
servation. Creating maps of built heritage was an important prerequisite for dealing with the his-
torical building stock during reconstruction. In some cases, lists of damage to buildings of histori-
cal or cultural significance were drawn up with particular exactitude. Furthermore, many planning 
maps show registers of monuments overlayed with reconstruction plans, from which we can con-
clude that historical buildings were considered in these plans. The documentation of built her-
itage and its inclusion in city plans are evidence of interest in its preservation in the years of 
reconstruction.

EINLEITUNG 

Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts begann die institutionelle Denkmalpflege, 
Denkmalkarten zu erstellen – mit einer klaren 
Intention: Zumeist begleitend zu Denkmalinven-
taren sollten sie besondere Bauten graphisch 
erfassen und dadurch, zusätzlich zur meist al-
phabetischen Ordnung der Inventareinträge, 
auch die räumliche Verteilung und ihre Zusam-
mengehörigkeit veranschaulichen.1 Einzelne 
Gebäude, zumeist in Besitz von Stadt, Staat 
und Kirche, waren schon in frühen, mittelalter-
lichen Stadtkarten als Sonderbauten erfasst 
und graphisch hervorgehoben worden.2 Ab dem 
frühen 19. Jahrhundert entstanden auch so-
genannte Monumentalkarten, die bedeutende 
Bauten nicht nur im Grundriss der Stadt, son-
dern gar dreidimensional visualisierten.3

Nun ging man jedoch dazu über, – teils ergän-
zend dazu – auch die historische oder künstle-
rische Bedeutung der Gebäude auszuweisen. 

1 Siehe dazu v. a. Matthias Noell: Wider das 
Verschwinden der Dinge. Die Erfindung 
des Denkmalinventars, Berlin: Wasmuth & 
Zohlen, 2020, S. 240–241.

2 Siehe dazu v. a. Jeremy Black: Metropolis. 
Die Stadt in Karten von Konstantinopel bis 
Brasilia, Darmstadt: Konrad Theiss, 2016 
[engl. Original: Metropolis: Mapping the 
city, London [u. a.]: Bloomsbury, 2015].

3 Noell 2020, S. 240–241.

Ab dem frühen 20. Jahrhundert war es der fort-
schreitende Verlust an historischer Bausub-
stanz, verursacht vor allem durch Stadtregulie-
rungs- und Stadterneuerungsmaßnahmen, der 
eine zusätzliche Motivation und einen klaren 
Anlass zur Ausarbeitung von Denkmalkarten 
darstellte. Andererseits brachte sich die Denk-
malpflege auch aktiv in die Stadtgestaltung ein, 
was eine Kartierung herausragender Bauten 
erforderlich machte.4

Im Zusammenhang mit Zerstörung und begin-
nendem Wiederaufbau nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde über das bauliche Erbe erneut ver-
handelt (siehe dazu v. a. Kapitel 6). Die erst zu 
erfassenden Ausmaße des Verlusts und die Su-
che nach einer adäquaten baulichen Reaktion 
auf die erfolgte Zerstörung können wohl als die 
entscheidenden Beweggründe erachtet wer-
den, erhaltenswerte oder wiederherzustellende 
Gebäude zu kartieren. Die Erfassung und Be-
wertung des bedeutenden und erhaltenswer-
ten Baubestands in Form von Verzeichnissen 
und Kartierungen wurde erneut zum entschei-
denden (Ver-)Handlungsschritt. Zum Teil wurde 

4 Auf die Erstellung derartiger Karten in 
Italien noch vor dem Ersten Weltkrieg 
verweist Carmen M. Enss: „Denkmalorte 
in Karten visualisiert. Graphische Ver-
handlungen städtischen Erbes gestern 
und heute“, in: Johanna Blokker/Carmen 
M. Enss/Stefanie Herold (Hrsg.): Politiken 
des Erbens in urbanen Räumen. Fest-
schrift für Gerhard Vinken, Bielefeld: tran-
script, 2021, S. 163–177, hier S. 169.

aber bereits vor der Zerstörung mit der Be-
standsaufnahme begonnen (siehe dazu im De-
tail Kapitel 7).

Dass diese Dokumente auch von einer wesent-
lichen und frühzeitigen Einflussnahme denk-
malpflegerischer Überlegungen – genauer der 
Dokumentation und Visualisierung von Erbe – 
auf die Wiederaufbauplanung zeugen, wurde in 
der Forschung bisher schon verschiedentlich 
aufgezeigt.5 Im Zuge des Forschungsprojekts 
konnte diese These bekräftigt und für andere 

5 Siehe dazu Enss 2020 sowie zu München: 
Carmen M. Enss, Münchens geplante 
Altstadt. Städtebau und Denkmalpflege 
ab 1944 für den Wiederaufbau. Mit einem 
Schwerpunkt Kreuzviertel, München: 
Franz Schiermeier, 2016; und zuletzt: 
Carmen M. Enss: „Erbeprozesse bei 
den Aufbauplanungen für Städte in den 
1940er-Jahren. Schadensaufnahmen, 
Inventarisation, Aufbau“, in: Judith 
Sandmeier/Lisa Marie Selitz (Hrsg.): 
Erbe – Ort – Prozess. Dimensionen des 
Historischen, Forum Stadt, 49. Jg., H. 1, 
2022, S. 51–62.
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Städte weiter ausformuliert werden.6 Zu erwäh-
nen ist in diesem Zusammenhang auch der weit 
fortgeschrittene Forschungsstand zu engli-
schen Städten.7

In den Archivbeständen der im Projekt unter-
suchten Beispielstädte wurden neben Kriegs-
schadenskarten auch diverse Karten aus 
den 1940er-Jahren vorgefunden, die gelis-
tete Denkmale und den erhaltenswerten Bau-
bestand erfassen, diesen somit bewerten und 
kategorisieren. Das explizite Ausweisen von 
Baudenkmalen in den unterschiedlichen Kar-
tentypen der Wiederaufbaujahre – seien es 
Karten, die lediglich Schäden dokumentie-
ren, oder Planungskarten, die Wiederaufbau-
maßnahmen projektieren (siehe dazu v. a. Kapi-
tel 3) – deutet auf ein intensives Verhandeln des 
baulichen Erbes hin und bestätigt auch die ak-
tive Teilhabe der institutionellen Denkmalpflege 
am (Wieder-)Aufbauprozess.

In den folgenden Beiträgen dieser Publikation 
wird die konkrete Wirkung von Kriegsschadens- 
und Denkmalkarten auf die Planungsprozesse 
des Wiederaufbaus noch im Detail nachverfolgt 
(vgl. Kapitel 6 und Kapitel 7). Der vorliegende 
Text soll hingegen vorerst die Denkmalkartie-
rung der 1940er- und 1950er-Jahre als Sonder-
form und auch als überregionales Phänomen 
vorstellen. Es werden in diesem Beitrag daher 
auch Karten aus österreichischen Archiven als 
Vergleichsbeispiele besprochen. Nicht zuletzt 
soll dieser Beitrag die Fülle an ähnlich gearte-
ten Kartendokumenten aufzeigen, die eine ver-
gleichende Untersuchung nahelegt.

Ausgangs- und Endpunkt der Analyse ist 
Wien, wo bereits im frühen 20. Jahrhundert, 
im Zuge eines aufkeimenden Erhaltungsbe-
strebens, historische Bauepochen in Karten 

6 Vgl. Carmen M. Enss/Georg-Felix 
 Sedlmeyer (Hrsg.): Ruinen und urbanes 
Kulturerbe. Stadtkartierung in Nürnberg 
1942–1952. Ergebnisse des Master-
studiengangs Heritage Conservation 
der OttoFriedrichUniversität Bamberg, 
Bamberg 2020; https://doi.org/10.20378/
irb-47932; Birgit Knauer/Carmen M. Enss: 
„Wiederaufbauplanung und Heritage 
Making im kriegszerstörten Nürnberg. 
Historische Stadtkarten als Quelle der 
Stadtforschung“, in: Moderne Stadtge-
schichte, H. 1, 2022, S. 135–162.

7 Siehe v. a. John Pendlebury/Erdem Erten/
Peter J. Larkham (Hrsg.): Alternative 
Visions of PostWar Reconstruction: 
Creating the Modern Townscape, London: 
Routledge, 2015; und zuletzt: Peter J. 
Larkham: „British Urban Reconstruction 
after the Second World War: The Rise of 
Planning and the Issue of ,Non-Planning‘“, 
in: Architektúra & Urbanizmus, 2020, 
Jg. 54, H. 1–2, S. 21–31.

hervorgehoben und damit als erhaltenswert 
ausgewiesen wurden. Die dazwischenliegen-
den Stationen und Beispiele verdeutlichen den 
Bedeutungszuwachs des Kartierens histori-
schen Baubestands im Zuge von Zerstörung 
und Wiederaufbau.

DENKMALKARTEN UND  
DENKMALE IN KARTEN

Gezeigt werden im folgenden Text Karten, die 
das bauliche Erbe in der jeweiligen Stadt vor 
oder nach der Kriegszerstörung erfassen und 
im Stadtgrundriss darstellen. Von Interesse 
sind neben diesen tatsächlichen Denkmalkar-
ten auch jene Planungskarten, die – neben an-
deren Karteninhalten – auch Denkmale aus-
weisen. Für mehrere der im Projekt erfassten 
Städte konnten derartige, teilweise bisher un-
bekannte Kartendokumente ausfindig gemacht 
werden. Hinsichtlich der Art und Weise der Kar-
tierung und der in den Kartendokumenten ent-
haltenen Informationen zeigt sich eine gewisse 
Bandbreite, der hier nachzugehen ist.8 

Da sich Karten nur vermeintlich objektiv doku-
mentierend verhalten, vielmehr jedoch „Poten-
ziale haben, Realitäten zu schaffen“9, und daher 
bewertet und hinterfragt werden müssen, soll 
in der folgenden Analyse die bisher wenig be-
achtete, aber sehr relevante Urheberschaft der 
Karten – Stadtverwaltung, Denkmalbehörde 
oder Planer:innen – mitgedacht werden. Der 
Beitrag erörtert also auch die Rolle der unter-
schiedlichen Akteur:innen sowie deren jewei-
lige Absichten in der Kartierung des wertvollen 
Baubestands. 

Wie Carmen M. Enss bereits feststellte, lag 
einerseits die materielle Sicherung von Gebäu-
den im Interesse der Erbe-Kartierung, vor al-
lem von Fassaden und Schmuckelementen, 
andererseits standen städtebauliche Überle-
gungen und die Einbindung historischer Bau-
substanz in die neue bzw. wiederaufzubauende 
Stadt im Vordergrund.10 Die Analyse zahl-
reicher Kartendokumente der 1940er- und 
1950er-Jahre zeigt, dass Denkmalkarten auch 

8 Bereits Carmen Enss verweist auf unter-
schiedliche Arten und Detaillierungsgrade 
in der Erbe-Kartierung der 1940er-Jahre 
(anhand von Karten zu Nürnberg, Augs-
burg und Essen, die teils auch im Folgen-
den gezeigt werden), die unterschiedliche 
Kartierungsziele verdeutlichen; vgl. Enss 
2020, S. 173–175.

9 Vadim Oswalt: Karten. Quelle und Darstel-
lung. Historische Karten und Geschichts-
karten im Unterricht, Frankfurt am Main: 
Wochenschau-Verlag, 2019, S. 17.

10 Enss 2020, S. 175.

in diesen Jahren weiterhin zur Dokumenta-
tion wertvollen Baubestands und zur Erfassung 
komplexer städtebaulicher Gegebenheiten er-
stellt wurden. Derartige Dokumente, kartogra-
phische Denkmalverortungen, wurden häufig 
mit schriftlichen Aufzeichnungen ergänzt und 
nicht nur von Denkmalbehörden erstellt und 
genutzt, sondern auch von Stadtplanungsäm-
tern.11 Neben der reinen Erfassung und Doku-
mentation definierten die Denkmalkarten der 
1940er-Jahre auch Wiederaufbauziele, indem 
sie nämlich unterschiedliche Wertigkeiten fest-
legten und damit den historischen Baubestand 
in Kategorien einteilten. Allein die im damaligen 
Verständnis getroffene wertende Unterschei-
dung in „historisch“ und „nicht historisch“ nahm 
entscheidenden Einfluss auf die folgenden Wie-
deraufbauhandlungen oder zumindest die Pla-
nungsvorgaben, wie der Beitrag zu Nürnberg im 
Detail zeigen wird (siehe Kapitel 7). 

Im Gegensatz zur Dokumentation des bauli-
chen Erbes in Inventaren und Listen dienten 
die Denkmalkarten aber eben nicht nur der Er-
fassung des Einzelobjekts, sondern auch städ-
tebaulicher Zusammenhänge und somit als 
Grundlage für stadtplanerische Entscheidun-
gen und die – zumeist angestrebte – Einbin-
dung des historischen Baubestands in die neu 
zu ordnende und neu zu gestaltende Stadt. 
Nicht nur die Urheber der Karten – es waren 
eben auch Stadtplanungsämter – sondern auch 
die Wahl des Kartenausschnitts, der zumeist 
den gesamten Altstadtbereich erfasste, und 
der dennoch meist große Kartenmaßstab, der 
eine differenzierte Zuschreibung von Wertig-
keiten an einzelne Gebäudeteile wie Straßen- 
und Hoftrakte ermöglichte, untermauern diese 
These.12 

Auch in zahlreichen Planungskarten zum Wie-
deraufbau wurde – neben den wesentlichen 
 Informationen für die Planung, wie der Korrek-
tur von Baufluchtlinien oder der Anlage von 
Straßendurchbrüchen – das bauliche Erbe kar-
tiert. Dies geschah wohl anhand von Listen und 
teils in Rücksprache mit der Denkmalbehörde, 
wie sich etwa für Leipzig annehmen lässt.13 Die 
hier vorgestellten Dokumente lassen also 
die Erhaltungsabsichten im Zuge der 

11 Sowohl eine Nürnberger als auch eine 
Leipziger Denkmalkarte wurden vom 
jeweiligen Stadtplanungsamt erstellt; auf 
beide wird später noch eingegangen.

12 Anhand der Abbildung der gesamten Kar-
tendokumente wie auch von Ausschnitten 
im Maßstab 1 : 1 werden im Katalogteil 
die Größe und der Detaillierungsgrad der 
Dokumente nachvollziehbar.

13 Siehe dazu u. a.: Schreiben des Stadt-
baurates an den Landesdenkmalpfleger 
von Sachsen vom 08.01.1944, Stadtarchiv 
Leipzig, Kap. 19, Nr. 155, Bd. 4.
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Wiederaufbauplanung erkennen, die mit wei-
teren Parametern, wie dem vorgefundenen 
Schadensbild, den städtebaulichen Gestal-
tungsabsichten und auch wirtschaftlichen 
Überlegungen zusammengeführt wurden. 
Die Kartierung des erhaltenswerten Baube-
stands diente als eine wesentliche Grundlage 
für die Ausarbeitung von Wiederaufbaurichtli-
nien und für die so zahlreich zu treffenden Ent-
scheidungen von Stadtplanung und Denkmal-
pflege, in Abwägung zwischen Erhaltung und 
Neugestaltung.

DIE KARTE ALS „WICHTIGER BEHELF DER 
PRAKTISCHEN DENKMALPFLEGE“

Der zunehmende Substanzverlust durch Re-
gulierungs- und Stadtgesundungsmaßnahmen 
seit dem späten 19. Jahrhundert war letztlich 
wohl ausschlaggebend für die Denkmalpflege, 
den Baubestand Wiens im frühen 20. Jahrhun-
dert in der Reihe der Österreichischen Kunstto-
pographie zu erfassen. Schon 1908 – und somit 
einige Jahre vor der Darstellung der herausra-
genden Bauten der Inneren Stadt – hatte man 
sich im 2. Band der Österreichischen Kunstto-
pographie mit den ehemaligen Wiener Voror-
ten befasst, die nach der Eingemeindung im 
späten 19. Jahrhundert in relativ kurzer Zeit mit 
der Stadt „verschmolzen“ waren und durch die-
sen Prozess in ihrer Beschaulichkeit und ihrem 
dörflichen Charakter als ganz besonders be-
droht galten.14 Ergänzend zu den schriftlichen 
Ausführungen erstellte der Kulturgeograph 
Hugo Hassinger ab 1912 für alle Bezirke der 
Stadt kunsthistorische Pläne (Abb. 1), die 1916 
als Teil des 15. Bandes des kunsthistorischen 
Inventars erschienen.15 Die Qualitäten dieser 
Pläne lagen seiner Ansicht nach vor allem da-
rin, dass sie „vieles nicht nur anschaulicher 
und übersichtlicher als die daneben natürlich 

14 Siehe dazu bereits Birgit Knauer: „Wege 
der Erhaltung des historischen Stadt-
zentrums von Wien“, in: Stephanie Herold/
Christian Raabe/Arbeitskreis für Theorie 
und Lehre der Denkmalpflege (Hrsg.): Er-
haltung. Akteure – Interessen – Utopien, 
Heidelberg: arthistoricum.net, 2021 (Ver-
öffentlichungen des Arbeitskreises Theo-
rie und Lehre der Denkmalpflege e. V., 
Band 29), S. 14–21; und vor allem Birgit 
Knauer: Gesunde Stadt. Die Assanierung 
der Stadt Wien (1934–1938), Basel: Birk-
häuser, 2022.

15 K. K. Zentral-Kommission für Kunst- und 
Historische Denkmale (Hrsg.): Österrei-
chische Kunsttopographie, Bd. 15, Kunst-
historischer Atlas der k. k. Reichshaupt- 
und Residenzstadt Wien und Verzeichnis 
der erhaltenswerten historischen, Kunst- 
und Naturdenkmale des Wiener Stadtbil-
des, Wien 1916.

unentbehrliche Beschreibung, die Tabelle, das 
Diagramm“ machten, sondern auch vieles bie-
ten würden, „was jene überhaupt gar nicht dar-
stellen können, was erst erfaßbar wird, wenn es 
kartographisch dargestellt vor uns steht“16.

Vor allem sein Plan für die Wiener Innenstadt, 
den er in einer früheren Fassung bereits 1911 
im Rahmen der Tagung für Denkmalpflege und 
Heimatschutz in Salzburg vorgestellt hatte, 
sollte eine „Waffe […] im Kampfe um unser lie-
bes altes Wien“17 darstellen und wurde auch von 
Max Dvořák vor allem bei Regulierungsfra-
gen als „wichtige[r] Behelf der praktischen 

16 K. K. Zentral-Kommission für Kunst- und 
Historische Denkmale 1916, S. 2.

17 Gemeinsame Tagung für Denkmalpflege 
und Heimatschutz. Salzburg 14. und 15. 
September 1911. Stenographischer Be-
richt, Berlin 1911, S. 123.

Denkmalpflege“18 bezeichnet. Durch die Aus-
weisung der Bauepochen vermochten es die 
Pläne Hassingers erstmals, den abstrakten Be-
griff „Alt-Wien“ zu konkretisieren und anschau-
lich zu machen. Die über Jahrhunderte ent-
standenen Ensembles aus Bürgerhäusern des 
16. und 17. Jahrhunderts, herrschaftlichen Pa-
lais der Barockzeit und des Klassizismus und 
begleitenden Biedermeierhäusern werden in 
den Karten farbig hervorgehoben. Diese his-
torischen Zonen der Kernstadt sind dadurch 
„inselartig“ zwischen den übrigen, durch die 
City bildung des 19. Jahrhunderts stark über-
formten Bereichen auszumachen. 

18 So Max Dvořák im Vorwort zum 15. Band 
der Österreichischen Kunsttopographie 
von 1916, siehe: K. K. Zentralkommission 
für Kunst- und Historische Denkmale, 
1916 (o. S).

Abb. 1 Hugo Hassinger, „Kunsthistorischer Plan des 1. Bezirkes Innere Stadt“, publiziert in Band 
XV der Österreichischen Kunsttopographie von 1916
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Das Wesen und die Intentionen der Kartierung 
und die in seinen Augen so wichtige Funktion 
der Stadtkarten in der Vermittlung baulicher 
und historischer Zusammenhänge erläutert 
Hassinger folgendermaßen: 

„Für die Erfassung eines Stadtbildes, das sich 
aus zahlreichen Einzeldenkmalen verschiede-
ner Stilrichtungen von hohem künstlerischem 
[sic!] Werte zusammensetzt, das aber fast noch 
mehr von der Menge der für jeden Zeitabschnitt 
charakteristischen Typen der Hausformen be-
stimmt wird, die durchaus nicht immer hervor-
ragende Kunstdenkmale sein müssen, aber 
nichtsdestoweniger als kulturhistorische Denk-
male ihrer Zeit zu werten sind, reichen Bild und 
Wort nicht mehr aus. Da ist der Stadtplan er-
gänzend einzugreifen berufen, denn nur die 
Karte vermag eine geschlossene Summe von 
Beobachtungen und Erkenntnissen rauman-
schaulich und übersichtlich darzustellen.“19 

Der hier umschriebene Ensemblegedanke und 
die Betonung der Bedeutung von unschein-
baren, einfachen, weniger aus künstlerischer, 
sondern vielmehr aus historischer Sicht erhal-
tenswerten Bauten greift somit einem neuen, 
weitergefassten Denkmalverständnis voraus, 
das erst rund sechzig Jahre später gesetzlich 

19 K. K. Zentralkommission für Kunst- und 
Historische Denkmale, 1916, S. 1.

ausformuliert werden sollte, mit der Implemen-
tierung des Ensemblebegriffs im österreichi-
schen Denkmalschutzgesetz.20 

Die kunsthistorischen Karten wurden also mit 
der Absicht erstellt, das erhaltenswerte bauli-
che Erbe zu kartieren sowie erstmals räumliche 
Zusammenhänge zweidimensional zu erfas-
sen und verständlich zu machen. Ihre Funk-
tion sollte dabei aber über das reine Dokumen-
tieren hinausreichen: Karten dieser Art sollten 
letztlich auch – so hoffte zumindest Hugo Hass-
inger – die Weichen für eine weitgehende Er-
haltung dieser Bauten und Ensembles stellen. 
Indem er neben dem jeweiligen Baualter auch 
mehrere projektierte Straßendurchbrüche kar-
tierte (vgl. nochmals Abb. 1),21 illustrierte er äu-
ßerst drastisch die drohende Gefahr für eine 
Vielzahl historischer Gebäude in einem der äl-
testen Stadtteile Wiens.

Ein weiteres Beispiel aus dem frühen 20. Jahr-
hundert zeigt, dass die Denkmalpflege das bau-
liche Erbe nicht nur zur Dokumentation und Vi-
sualisierung im Stadtgefüge kartierte, sondern 
auch, um Erneuerungsmaßnahmen koordiniert 
durchführen zu können: Im Rahmen der Sanie-
rungsmaßnahmen im Kölner Rheinviertel etwa 
wurden dafür gemeinsam mit dem Erhaltungs-
zustand der Gebäude auch deren Denkmalwert 
und Bedeutung für die Erhaltung des Stadt-
bildes kartiert (Abb. 2).22 Auch hier reichte die 
Funktion der Karte somit weit über das Doku-
mentieren hinaus, vielmehr war sie Teil städte-
baulicher Überlegungen und diente als Grund-
lage für stadtplanerische Eingriffe.23 

20 Der Begriff des Ensembles wurde 1978 ins 
Österreichische Denkmalschutzgesetz 
aufgenommen, vgl. dazu BGBl. 167/1978.

21 Verzeichnet ist bspw. ein Straßen-
durchbruch zwischen Fleischmarkt und 
Singerstraße.

22 Vgl. dazu Hans Vogts: „Gesundungsmaß-
nahmen für das Kölner Rheinviertel“, in: 
Deutsche Kunst und Denkmalpflege, 1935, 
S. 105–109, hier S. 106.

23 Zu den Sanierungsmaßnahmen im Kölner 
Rheinviertel im frühen 20. Jahrhundert 
siehe v. a. Gerhard Vinken: Zone Heimat. 
Altstadt im modernen Städtebau, Berlin: 
Deutscher Kunstverlag, 2010, S. 131–146.

DIE INSTITUTIONELLE DENKMALPFLEGE 
ALS AKTEURIN DES WIEDERAUFBAUS – 

DENKMALVERZEICHNUNG ZUR 
DOKUMENTATION UND ALS 

PLANUNGSGRUNDLAGE

Der drohende Bombenkrieg zu Beginn der 
1940er-Jahre und die darauffolgende tatsäch-
liche Zerstörung historisch, künstlerisch oder 
kulturell bedeutender Objekte beförderten er-
neut das „Nachdenken über das Erbe“24 und 
die Visualisierung des erhaltenswerten Baube-
stands in Karten.25 In vielen Städten, wie etwa 
Leipzig und Nürnberg, war das bauliche Erbe 
noch vor den Zerstörungen erfasst worden, zu-
mindest in Form von Denkmallisten.26 Nach 
Ende der Kriegshandlungen kartierte beispiels-
weise die amtliche Denkmalpflege in Leipzig 
und Kassel das erhaltene und zu erhaltende 
bauliche Erbe, worauf wir später noch zurück-
kommen werden. Indem die Wertigkeiten der 
Gebäude ausgewiesen wurden, schaltete man 
sich nicht nur in die Schadensaufnahme, son-
dern auch in die Wiederaufbauplanung ein. 
Denkmalverortungen in Karten sowie zugehö-
rige oder separate Denkmallisten wurden bei-
spielsweise auch im Rahmen der Wiederauf-
bauplanung in Wien diskutiert. Im Rahmen der 
Gespräche der über 170 Expert:innen umfas-
senden Wiederaufbaukommission legte die 
Denkmalpflege erhaltenswerte Stadtbereiche 
fest, wobei u. a. auf Hugo Hassingers Verzeich-
nis der erhaltenswerten Gebäude in Bd. 15 der 
Österreichischen Kunsttopographie von 1916 
zurückgegriffen wurde.27 Darüber hinaus for-
derte die österreichische Denkmalpflege auch 
Mitsprache bei der Sicherung oder Sprengung 
von Brandruinen und beschädigten Gebäude-
teilen ein und versuchte dadurch, Fragen der 
Sicherheit „mit den konservatorischen Forde-
rungen in möglichsten Einklang zu bringen“28. 

24 Enss 2020, S. 165.

25 Enss 2020, S. 173.

26 In Leipzig griff man bei der Erfassung 
des Zustands der Denkmäler nach dem 
Flächenangriff vom 04.12.1943 auf eine 
„Denkmalliste“ von 1929 zurück (vgl. dazu 
ein Schreiben des Stadtbaurates an den 
Landesdenkmalpfleger von Sachsen, vom 
08.01.1944, Stadtarchiv Leipzig, Kap. 19, 
Nr. 155, Bd. 4). 

27 Vgl. 3. Folge der Beiträge zur Enquete 
„Wiederaufbau der Stadt Wien“, 1945, 
S. 112–113; nicht publiziertes Typoskript, 
Bibliothek der Technischen Universität 
Wien. 

28 Dagobert Frey: „Städtebauliche Probleme 
des Wiederaufbaues von Wien. Denkmal-
pflegerische Betrachtungen“, in: Öster-
reichische Zeitschrift für Denkmalpflege, 
1. Jg., 1947, S. 3–24, hier S. 3.
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Abb. 2 Karte mit Ausweis des Denkmalwertes 
anlässlich der Sanierungsmaßnahmen im 
Kölner Rheinviertel, publiziert 1935
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Die Rolle der amtlichen Denkmalpflege war da-
her sicherlich keine rein beobachtende, viel-
mehr stellte sie eine sich – je nach Stadt mehr 
oder weniger – in die Planung aktiv einbrin-
gende Instanz dar.29

Die wichtige Rolle der amtlichen Denkmal-
pflege bei der Kartierung von Erbe im Zusam-
menhang mit der Kriegszerstörung und in Hin-
blick auf den Wiederaufbau lässt sich vor allem 
für Nürnberg und Leipzig nachvollziehen, wenn-
gleich auch für andere Städte von der Denk-
malbehörde erstellte Karten überliefert sind.30

Eine tatsächliche Denkmalkarte ist für Nürn-
berg bekannt. Die (Denkmal)Wertstufenkarte 
zu Nürnberg (Kat. VI-6) wurde möglicherweise 
bereits 1943/44 erstellt.31 Urheber der Kartie-
rung war zwar vermutlich das Stadtplanungs-
amt,32 das jedoch wohl auf Basis eines Denk-
malinventars die Wertigkeiten aller Gebäude 
innerhalb der noch erhaltenen Stadtmauer ver-
zeichnete. Die Karte sollte offenbar als Grund-
lage für Luftschutzmaßnahmen dienen und eine 
bessere Steuerung der Feuerwehreinsätze 

29 Siehe dazu auch: Johannes Warda: 
„Aufbruch zu den Wurzeln. Wiederauf-
baumodelle der Denkmalpflege zwischen 
baukultureller Vision und Modernekritik“, 
in: Regine Heß (Hrsg.): Architektur und 
Akteure. Praxis und Öffentlichkeit in der 
Nachkriegsgesellschaft, Bielefeld: tran-
script, 2018, S. 131–144, hier S. 131.

30 Auf eine sehr detaillierte Karte der Denk-
malpflege zur Stadt Augsburg verweist 
Carmen M. Enss 2020, S. 174–175.

31 Die Datierung des Plans konnte in der 
Forschung bisher noch nicht eindeutig 
festgestellt werden. Enss/Sedlmeyer 
datieren die Karte auf 1943/44 (vgl. Enss/
Sedlmeyer 2020, S. 6). Seiderer geht von 
einer Fertigstellung des Plans im Jahr 
1943 aus (Georg Seiderer: „Maßnahmen 
zum Schutz von Kulturgütern“, in: Michael 
Diefenbacher/Wiltrud Fischer-Pache 
(Hrsg.): Der Luftkrieg gegen Nürnberg. 
Der Angriff am 2. Januar 1945 und die 
zerstörte Stadt, Nürnberg: Schmidt, 
2004, S. 31–91, hier S. 37) und beruft sich 
hier auf Georg W. Schramm: Bomben auf 
Nürnberg. Luftangriffe 1940–1945, Mün-
chen: Hugendubel 1988, S. 25.

32 Die Erfassung erfolgte vermutlich durch 
die Abteilung Denkmalschutz im Hoch-
bauamt – Basiskarte und Plangraphik ent-
sprechen anderen Hochbauamtskarten.

während der Angriffe ermöglichen.33 Sie diente 
nicht nur dem Schutz und der Notsicherung der 
inventarisierten Baudenkmale, sondern aller 
kulturhistorisch bedeutsamen Gebäude, denn 
kartiert wurden der „historisch wertvollste“ 
(schwarz), „historisch wertvolle“ (rot) und „his-
torische“ Baubestand (blau). Weite Bereiche 
der Altstadt innerhalb der Stadtmauer wurden 
somit visuell zum schützenswerten „Erbebe-
reich“ erklärt. Keine größere Bedeutung hatten 
hingegen – gemäß dem damaligen Erbe- und 
Denkmalverständnis – die jüngeren, seit der 
Gründerzeit errichteten Gebäude, die daher in 
der Karte auch nicht markiert wurden. Mit dem 
heutigen Überblick über die großen Bestände 
an historischen Stadtkarten der 1940er-Jahre 
in zahlreichen Stadtarchiven erscheint dieses 
Kartendokument als einzigartig für die dama-
lige Zeit. Im Gegensatz zu frühen Karten, die le-
diglich zwischen Denkmal und Nicht-Denkmal 
unterscheiden, werden hier auch unterschied-
liche Wertigkeiten und damit eine Wertehierar-
chie festgelegt. 

33 Vgl. Seiderer, S. 25; die Erfassung ging 
seiner Meinung nach mit der 1942 durch-
geführten Kennzeichnung der Objekte 
mit entsprechenden Schildern einher, die 
diese als vorrangige Ziele bei Löscharbei-
ten ausweisen sollten (vgl. Konrad Fries/
Julius Lincke: „Der Kunst-Luftschutz in 
der Stadt Nürnberg während des Zweiten 
Weltkriegs“, in: Mitteilungen des Vereins 
für die Geschichte der Stadt Nürnberg, 
Jg. 66, 1979, S. 292–303, hier S. 296.

In das Jahr 1948 datiert der Sanierungsplan In-
nere Altstadt (Kat. V-12), der gemeinsam mit 
einem Bebauungsplan im Januar 1949 durch 
das Leipziger Stadtparlament bestätigt wur-
de.34 Der Plan weist Denkmale gesondert aus, 
wobei auch bei völliger Zerstörung der Ge-
bäude deren Denkmalstatus in der Karte ver-
merkt wird. Deutlich nachvollziehen lässt sich, 
dass Neubauten nahezu ausschließlich in den 
zerstörten Bereichen vorgesehen waren. So-
mit entsteht für Leipzig also bereits kurze Zeit 
nach Kriegsende, noch in der frühen Phase der 
Wiederaufbauplanung, eine Planungskarte mit 
Denkmalverortungen. 

Als mögliche Grundlage dafür könnte eine 
Karte der Denkmalpflege gedient haben, die 
vermutlich ebenfalls im Jahr 1948 erstellt 
wurde (Kat. V-10, Abb. 3).35 Vergleicht man den 

34 Vgl. Thomas Topfstedt: „Leipzig. Messe-
stadt im Ring“, in: Klaus Beyme/Werner 
Durth/Niels Gutschow/Winfried Ner-
dinger/Thomas Topfstedt (Hrsg.): Neue 
Städte aus Ruinen. Deutscher Städtebau 
der Nachkriegszeit, München: Prestel, 
1992, S. 182–196, hier S. 187.

35 Auf die Entstehungszeit lässt der hier 
noch nicht verzeichnete Messehof in 
der Peterstraße 15 schließen, der erste 
Neubau in der Leipziger Altstadt nach 
Kriegsende, der 1949 begonnen wurde 
(siehe dazu Christoph Kaufmann/Peter 
Leonhardt/Anett Müller: Plan! Leipzig. 
Architektur und Städtebau 1945–1976, 
Dresden: Sandstein, 2018, S. 29).

Abb. 3 Ausschnitt aus der „Karte der Denkmalpflege“, vermutlich 1948, Kat. V-10
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Plan mit Denkmallisten und den früheren Wie-
deraufbauplänen, so werden auch hier die her-
ausragenden Denkmale akribisch kartiert, wo-
bei auch die Schadensgrade mitberücksichtigt 
werden. Die Karte zeugt also von gewissenhaft 
durchgeführten, langwierigen Vorarbeiten. Auf-
grund der unvollständigen Legende lassen sich 
die Zeichen nur im Vergleich mit anderen Kar-
tenlegenden deuten: Die erhaltenen und erhal-
tenswerten Baudenkmale werden hier schwarz 
kartiert und dadurch stark hervorgehoben. Zu-
sätzlich werden kunsthistorisch bedeutende 
und daher inventarisierte Objekte durch einen 
kleinen Kreis mit einer eingeschriebenen Num-
merierung gesondert ausgewiesen. Die Zahlen 
verweisen auf Positionen in einer separaten In-
ventarliste in alphabetischer Ordnung, mit wei-
terführenden Informationen zu den erhaltens-
werten Teilen der verzeichneten Gebäude. In 
dieser Karte der Denkmalpflege werden nicht 
nur Bauten, sondern auch erhaltene Bauteile 
markiert; nicht erhaltene bzw. stark zerstörte 
Baudenkmale werden allerdings nicht hervor-
gehoben, auf den Denkmalstatus verweist hier 
lediglich die vorzufindende Nummerierung. 
Die Karte differenziert also zwischen erhalte-
nen und zerstörten Denkmalen. Der zuvor be-
sprochene Sanierungsplan für Leipzig von 1949 
baut wohl auf diesen denkmalpflegerischen 

Überlegungen auf, werden doch in jenen Be-
reichen, die laut Denkmalkarte erhalten blei-
ben sollten, keine Neubauten vorgesehen. Auch 
im Falle der Karte der Denkmalpflege zu Leip-
zig reicht die Funktion somit über das reine Do-
kumentieren hinaus, betrachtet man die hier 
ebenfalls vorzufindende kombinierte Verzeich-
nung von Schadensausmaß und geplanten Re-
gulierungen sowie von neu angelegten Durch-
gängen und Arkaden. Die bereits vermerkten 
Planungen deuten auf einen Zeitpunkt der 
schon fortgeschrittenen Wiederaufbauplanung 
hin. Offensichtlich sollte diese Karte dazu die-
nen, die Neugestaltungspläne mit den Erhal-
tungsbestrebungen in Einklang zu bringen.

WERTIGKEITEN DES ERBES IN DER  STADT – 
DIE INDIREKTEN DENKMALKARTEN

Verweise auf separate oder weiterführende 
(Denkmal-)Listen sind im Übrigen in ähnlicher 
Form auch in Karten zu anderen Städten zu fin-
den. Anders als im zuletzt gezeigten Leipziger 
Beispiel wird in einer Nürnberger Schadens-
karte das bauliche Erbe dadurch indirekt aus-
gewiesen. Im Geprüften Gesamtschadensplan 
(Kat. VI-12) werden Einzeldenkmale graphisch 

zwar nicht hervorgehoben, aber ebenfalls 
durch – hier händisch eingetragene – fortlau-
fende Nummern im Plan ausgewiesen. Diese 
verweisen auf Einträge in einer Liste über 
„Wertvolle noch erhaltene Gebäudeteile in der 
Altstadt Nürnberg“36 (siehe dazu auch Kapi-
tel 7). Auch in dieser Karte wird also das bauli-
che Erbe indirekt und in Kombination mit dem 
Schadensausmaß dargestellt. Informationen 
zum Erhaltungszustand und zur Erhaltenswür-
digkeit werden dadurch verknüpft.

Ebenfalls indirekt kartiert wird der erhaltens-
werte Baubestand in einer Karte des dama-
ligen Provinzialkonservators von Hessen- 
Nassau, Friedrich Bleibaum, zum Wiederaufbau 
von Kassel (Abb. 4).37 In seiner Karte der 

36 Die Liste ist gezeichnet von Siegfried 
Jacob, am 08.09.1945, Stadtarchiv Nürn-
berg, C 30/I, Nr. 246.

37 Zu Kassel siehe v. a. Folckert Lüken-Is-
berner: Große Pläne für Kassel 1919–1949. 
Projekte zu Stadtentwicklung und Städte-
bau, Marburg: Schüren, 2017. 

Abb. 4 Friedrich Bleibaum, Karte der „Wertstufen der beschädigten Baudenkmäler“, 1944, Maßstab 1 : 2 000
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 „Wertstufen der beschädigten Baudenkmäler“ 
aus dem Jahr 1944, in der er eigentlich die Form 
des in seinen Augen jeweils umzusetzenden 
Wiederaufbaus benennt, definiert Bleibaum so-
mit indirekt Denkmalwerte, von „unbedingt zu 
erhalten“ über „nach Möglichkeit zu erhalten“ 
bis „Wiederherstellung bzw. Neuschaffung im 
alten Rhythmus“. Anders gesagt, werden den 
Gebäuden durch die Festlegung unterschied-
lich strenger Wiederaufbauvorgaben gewisse 
Wertigkeiten zugeschrieben.

Bleibaum kartiert hier einzelne Bauten als un-
bedingt erhaltenswert, aber teilweise auch le-
diglich Fassaden. „Nach Möglichkeit zu er-
halten“ waren seiner Meinung nach auch die 
Bebauungsstruktur größerer Stadtteile, ganze 
Straßenzüge und das Äußere zusammenhän-
gender Gebäudegruppen. Interessant ist die 
gesonderte Ausweisung von „historisch inter-
essanten“ Gebäuden des 19. Jahrhunderts, die 
seiner Meinung nach durchaus in die Planun-
gen miteinbezogen werden konnten. Bleibaums 
Plan wurde zwei Jahre später nochmals als 
Präsentationsplan ausgearbeitet, jedoch von 
der Stadtverwaltung und von der Öffentlichkeit 
kaum wahrgenommen.38

Weniger differenziert ist ein Plan zur Essener 
Innenstadt (Anlage zum Wiederaufbauwettbe-
werb, Kat. I-5), der lediglich „zu erhaltende“ 
oder „wiederzuverwendende“ Gebäude aus-
weist. Als „zu erhalten“ kartiert werden hier be-
sonders Gebäude in öffentlichem Besitz (Staat 
oder Stadt), wie das Rathaus, das Haus der 

38 Lüken-Isberner 2017, S. 180.

Technik, das Hauptpostamt, die Reichsbank 
oder die städtische Badeanstalt, und Gebäude 
im Besitz der Kirche – jeweils unabhängig von 
ihrem Erhaltungszustand oder dem vorgefun-
denen Zerstörungsgrad. Teils werden auch grö-
ßere Bereiche als „zu erhalten“ ausgewiesen; 
dabei handelt es sich um Baublöcke, die laut 
Schadenskarte nicht völlig zerstört waren. In 
dieser Planungskarte werden indirekt also auch 
Denkmale ausgewiesen, an deren Erhaltung 
ein gewisses öffentliches Interesse geknüpft 
war und die – gemäß dem damaligen Planungs-
stand – in das neu zu gestaltende Stadtzentrum 
eingebunden werden sollten. 

KARTIERUNG VON DENKMALEN 
IN HISTORISCHEN STADTKARTEN  

AB 1945 IN ÖSTERREICH 

Es zeigt sich demnach in der Kartierung des 
historischen Baubestands ein gewisser Pro-
zess, von der vorrangig dokumentarischen Er-
fassung im frühen 20. Jahrhundert hin zur 
Anwendung in der Planung, der mit den wach-
senden Aufgaben und Aufträgen an die Denk-
malpflege und wohl auch mit einem zuneh-
menden Interesse an der Erhaltung von 
Stadtstrukturen einherging. Vergleichbare Vor-
gehensweisen und Absichten in der Kartierung 
von Baudenkmalen zeigen sich auch in kriegs-
zerstörten Städten außerhalb Deutschlands. In 
Österreich wurde mit den eingangs vorgestell-
ten kunsthistorischen Plänen von Hugo Hassin-
ger das bauliche Erbe auch kartographisch be-
reits sehr früh erfasst – im Umfeld einer schon 
damals staatlich organisierten Denkmalpflege. 
Auch aus den Nachkriegsjahren ist eine Vielzahl 
an – teils anders gearteten – Denkmalkarten 

bekannt:39 Noch während des Zweiten Welt-
kriegs, infolge der zunehmenden Bombardie-
rung und Zerstörung und der Sorge um den 
unwiederbringlichen Verlust wertvoller histo-
rischer Bausubstanz, wurde die Idee, die ös-
terreichischen Altstädte in Baualterplänen 
zu dokumentieren, erneut aufgegriffen.40 Das 
Großprojekt der Erfassung historischer Stadt- 
und Ortsdenkmale in ganz Österreich star-
tete das Bundesdenkmalamt unter der Leitung 
von Adalbert Klaar allerdings erst kurz nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs, und zwar 
deshalb, weil man die städtebaulichen Ent-
wicklungen der Nachkriegszeit als ähnlich be-
drohlich empfand wie die vorangegangene 
Kriegszerstörung.41 

Zwischen 1946 und 1957 wurden für 190 Städte 
und Dörfer äußerst detaillierte und aussage-
kräftige Baualterpläne erstellt.42 In diesen von 
Hand gezeichneten, kolorierten und beschrifte-
ten Karten im Maßstab 1 : 1 00043 (Abb. 5) wird 
jedoch nicht allein das Baualter der Gebäude 
und Baustrukturen erfasst, es werden auch 
„denkmalwürdige Bauten“ ausgewiesen, zu 
einem Zeitpunkt, als in den historischen Stadt-
zentren der Wiederaufbau gerade erst begon-
nen hatte oder allmählich einsetzte. Im Krieg 
zerstörte Objekte werden als „Ruinen“ ge-
kennzeichnet oder das entsprechende Grund-
stück, nach offenbar bereits erfolgter Trüm-
merräumung, als „Öd“ ausgewiesen. Die 
„Klaar-Pläne“ dienten also nicht nur der Do-
kumentation des Baualters von Gebäuden und 
städtischen Strukturen, sondern kombinierten 
unterschiedliche Funktionen: Sie waren gleich-
zeitig auch Denkmalkarten, in denen die Subs-
tanz der Stadt beurteilt und die Denkmal- und 

39 Die Autorin forscht seit 2020 am Lehrstuhl 
für Denkmalpflege und Bauen im Be-
stand der Technischen Universität Wien 
zum Thema „Transformation und Erbe. 
Wiederaufbau kriegszerstörter Städte in 
Österreich“.

40 Adalbert Klaar: Begleittext zu den Bau-
alterplänen österreichischer Städte. 
Niederösterreich, Wien: Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, 1980, S. 6.

41 Klaar 1980, S. 6.

42 Zeitspanne und Anzahl sind dem Typo-
skript „Kunsttopographische Planauf-
nahmen in den Bundesländern Öster-
reichs von Dr. techn. Adalbert Klaar. 
Bundesdenkmalamt, Wien I., Hofburg“, in 
der Bibliothek der TU Wien entnommen 
(S. 55–61).

43 Nur die Wiener Bezirke 2 bis 9, sowie 
14 und 19 wurden im Maßstab 1 : 1 440 
erstellt.

Abb. 5 Ausschnitt aus dem „Baualterplan der Stadt Wien“, I. Bezirk, Innere Stadt, 
mit Eintragung der Baualter, aber auch der Ruinen (R) und der öden Flächen nach 
Trümmerräumung (Ö), Adalbert Klaar, 1948, Maßstab 1 : 1 000
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Erhaltungswürdigkeit festgelegt wurden, und 
sollten – so Adalbert Klaar – als Hilfestellung 
für die künftige Stadtplanung dienen.44

Ähnlich wie in den zuvor gezeigten Beispielen 
aus Nürnberg sind teilweise auch in österreichi-
schen Schadenskarten Verweise auf separate 
Listen festzustellen. Schäden an öffentlichen 
Gebäuden und (kunst-)historisch bedeuten-
den Objekten wurden offensichtlich auch im so-
genannten Bombenplan zu Wien45 von 1945/46 
(Abb. 6) genauer erfasst, denn im Plan sind 
handschriftlich ebenfalls durchlaufende Inven-
tarnummern vermerkt. 

Darüber hinaus finden sich auch in den öster-
reichischen Archiven zahlreiche Planungskar-
ten zum Wiederaufbau, die explizit Denkmale 
ausweisen. Als Beispiel sei hier abschließend 
noch auf den „Regulierungsplan für die Alt-
stadt von Villach“ aus dem Jahr 1948 verwie-
sen (Abb. 7). Die im Zweiten Weltkrieg schwer 
getroffene Kleinstadt nahe der italienischen 
Grenze hatte nicht nur im Bereich der Indust-
rie und Infrastruktur, sondern auch im Altstadt-
kern Zerstörungen zu beklagen. Im Plan des 

44 Klaar 1980, S. 6.

45 Generalstadtplan mit eingezeichneten 
Kriegsschäden, um 1946, Wiener Stadt- 
und Landesarchiv, 3.2.2.P10/2.120422.

Stadtbauamtes werden Angaben zur Zerstö-
rung der Gebäude mit der Ausweisung von ab-
zutragenden und unter Denkmalschutz stehen-
den Objekten kombiniert.

FAZIT 

Nachdem dies schon im Zuge des Stadtum-
baus um 1900 infolge von Industrialisierung und 
Stadtwachstum erfolgt war, stellte sich in den 
Kriegs- und Wiederaufbaujahren erneut die Er-
haltungsfrage – auch in städtebaulichem Maß-
stab, über das einzelne erhaltenswerte Objekt 
hinausgehend. Die Erstellung von Denkmalkar-
ten diente daher auch in den 1940er-Jahren als 
Erweiterung von Denkmalinventaren. Die Er-
fassung des baulichen Erbes in Form von Kar-
tierungen war ein wesentlicher Schritt, um den 
wertvollen Baubestand in seinem städtebau-
lichen Zusammenhang sichtbar zu machen, 
sollte aber auch eine Grundlage für planeri-
sche Entscheidungen im Zuge des Wiederauf-
baus darstellen und eine weitgehende Erhal-
tung oder Instandsetzung vorbereiten. Ähnlich 
wie in der Zeit um 1900 waren auch im Wieder-
aufbau im und nach dem Zweiten Weltkrieg der 
zu erwartende Verlust und andererseits die be-
reits erfolgte Zerstörung wesentliche Motiva-
tion und Anlass für die Kartierung des gebauten 
Erbes (vgl. Kapitel 6 und Kapitel 7). 

Kartiert wurde der erhaltenswerte Baubestand 
in Form von tatsächlichen Denkmalkarten oder 
als zusätzliche Information in Planungskarten. 
Beide Formen begegnen uns vor allem als groß-
formatige Karten, gezeichnet in großem Maß-
stab, die den erhaltenswerten Baubestand im 
Stadtgrundriss detailliert abbilden. 

Denkmalkarten sollten weit mehr als den Bau-
bestand dokumentieren: Sie sollten auch einen 
Gesamteindruck vermitteln und die Konzent-
ration historisch oder künstlerisch bedeutsa-
mer Bauten in bestimmten Stadtbereichen ver-
anschaulichen. Eine weitaus größere Anzahl an 
Planungskarten kombinierte die Erfassung von 
Erbe mit projektierten baulichen Visionen. Aber 
auch bereits Hugo Hassinger hatte in seinen 
kunsthistorischen Plänen neben den Bauperio-
den auch projektierte Straßendurchbrüche kar-
tiert. Diese Überlagerung von Denkmalveror-
tung und Planung illustrierte äußerst drastisch 
die drohende Gefahr des Abbruchs für den his-
torischen Baubestand. Auch in den Jahren des 
Wiederaufbaus wird in vielen Karten durch der-
artige Überlagerungen das Abwägen zwischen 
Erhaltung und Preisgabe dokumentiert.

Für die Ausweisung der Denkmale in den Kar-
ten wurde auf Denkmallisten und Verzeichnisse 
der Denkmalpflege zurückgegriffen. Stadtpla-
nung und Denkmalpflege standen demzufolge 
in vielen Städten im Austausch. Zahlreiche Kar-
ten verdeutlichen den Versuch, unterschied-
liche Vorstellungen von Erhaltung und Einbin-
dung des vorhandenen Baubestands zu einem 
planerischen Konsens zu führen.

Die hier vorgestellten Karten sind daher heute 
in vielerlei Hinsicht interessant: Nicht nur für die 
Denkmalwissenschaften, die Stadtforschung 
und die historische Geographie stellen sie wich-
tige Quellen für weitere Analysen dar; auch für 
die praktische Denkmalpflege und die Stadt-
planung, die den noch immer vergleichsweise 
jungen Baubestand der 1940er- und 1950er-
Jahre erst erfassen und bewerten müssen, soll-
ten sie eine wichtige Bewertungs- und Pla-
nungsgrundlage bilden und in Zukunft größere 
Beachtung finden.
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Abb. 6 Ausschnitt und Legende aus dem sogenannten Bombenplan zu Wien (Generalstadtplan 
mit eingezeichneten Kriegsschäden) mit handschriftlichen Eintragungen, Bereich um den 
Stephansdom, 1945/46, Maßstab 1 : 2 880
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In recent years, both local and national efforts have researched the restoration narratives of indi-
vidual buildings. They illustrate the heritage conservation practices of the time. Strategies of urban 
reconstruction and rebuilding have also been considered from the perspective of heritage conser-
vation. What has not been researched so far is what conclusions municipal planning departments 
and decision makers drew for reconstruction from the state of destruction. Just as little is known 
about how they evaluated the entire stock of surviving buildings with respect to questions of her-
itage. This matter is not only of interest for urban history but also with regard to concepts of her-
itage generally, particularly since these are often created in response to threats towards cultural 
goods or practices. This chapter considers thematic maps as a source for researching heritage 
making, i.e. the conception, identification, restoration, and renewal of built heritage during pro-
cesses of reconstruction. These special sources can be used to research not only architectural but 
also political and social aspects of heritage-making in spatial terms.

War damage and reconstruction led to the creation of new inventories of historic buildings. Efforts 
to safeguard damaged buildings and other emergency procedures, decisions regarding the re-
moval of rubble, and planning processes themselves were all aspects of heritage making. A wide 
variety of cartographic forms representing multiple aspects of heritage were used to anchor his-
tory in geographical terms. By referencing the architectural record and rebuilding entire blocks, 
connections with historical locations that had been severed by war damage were partially re-es-
tablished. By selecting which pre-war buildings should be reconstructed and combining this with 
the reproduction of historical forms of architecture, various actors used maps to develop the con-
ceptual apparatus and groundwork for planning reconstruction.

EINFÜHRUNG

Bis zum Krieg waren Städte geprägt von histo-
rischen Bauwerken und Straßenzügen, die oft 
bis ins Mittelalter zurückreichten. Ein zentra-
les Problem in kriegsbetroffenen Städten war 
daher der angemessene Umgang mit den un-
zähligen wertvollen Bauwerken. Diese denk-
malpflegerische Problemstellung leitete teils 
auch deren Aufbauprozesse. Aktuelle For-
schungsfragen der Heritage Studies befassen 
sich mit räumlichen Zusammenhängen und so-
zialen Prozessen, die nicht nur für die Denk-
malpflege, sondern auch für Stadtplanungen 
von Interesse sind.1 Heritage Studies, die be-
sonders in englischsprachigen Ländern voran-
getrieben werden, sind u. a. von Theorien aus 
der Landschaftsforschung und der historischen 
Geographie inspiriert.2 Sie betrachten nicht nur 
die historischen Objekte selbst, sondern die 

1 Heike Oevermann/Eszter Gantner/ Sybille 
Frank: „Städtisches Erbe – Urban Her-
itage“, in: Informationen zur modernen 
Stadtgeschichte, H. 1, 2016, S. 5–10; 
Rebecca Madgin: „Urban Heritage and 
Urban Development“, in: Concepts of 
UrbanEnvironmental History, Bielefeld: 
transcript, 2020, S. 235–249.

2 David Lowenthal: The Past Is a Foreign 
Country, Cambridge u. a.: Cambridge 
Univ. Press, 1985 

Prozesse des Tradierens3 in sich wandelnden 
Gesellschaften, die besonders in Städten, also 
einem heterogenen und dynamischen Umfeld, 
sichtbar werden: „[...] the heritage of cities [...] 
reveals unmistakably that heritage production 
is a process.“4 Daher können Überlegungen aus 
den Heritage Studies fruchtbar auf Wiederauf-
bauprozesse angewendet werden.5 Verschie-
dene Entscheidungs- und Inwertsetzungs-
prozesse, Konzeption, Ausweisung, Abbruch, 
Instandsetzung und Erneuerung von bauli-
chem Erbe in der Wiederaufbauphase werden 
im folgenden Text zusammenfassend als Her-
itage Making bezeichnet. Der Begriff Heritage 

3 Laurajane Smith: Uses of Heritage, Lon-
don: Routledge, 2006, S. 3: „[Heritage it-
self is] a constitutive cultural process that 
identifies those things and places that can 
be given meaning and value as ,heritage‘, 
reflecting contemporary cultural and 
social values, debates and aspirations.“

4 Gerhard Vinken: Zones of Tradition – 
 Places of Identity: Cities and Their Her-
itage, Bielefeld: transcript, 2021, S. 9.

5 Martin Gegner/Bart Ziino (Hrsg.): The 
Heritage of War, London u. a.: Routledge, 
2012; Marie Louise Stig Sørensen/Dacia 
Viejo-Rose (Hrsg.): War and Cultural 
Heritage: Biographies of Place, New York: 
Cambridge University Press, 2015.

Making wird dabei in der Lesart von Heritage-
Studies-Forscher Rodney Harrison verwendet, 
der beobachtete, dass ganz unterschiedliche 
(Forschungs-)Felder Anspruch für sich erhe-
ben, Objekte, Orte oder Praktiken aus der Ver-
gangenheit in der Gegenwart für die Zukunft 
zu bewahren,6 sei es beim Bemühen um Biodi-
versität, um gebautes Erbe oder um Sprachen-
vielfalt.7 Allen gemeinsam seien Prozesse der 
Kategorisierung, des Kuratierens, der Konser-
vierung und der Kommunikation, die zusammen 
einen allgemeinen Bezugsrahmen für  Heritage 
Making bildeten.8 Nicht nur Praktiken in der 
Gegenwart werden mit Heritage Making be-
schrieben, der Begriff wird auch in Be-
zug auf die Denkmalpflegebewegung im 

6 Rodney Harrison: „Beyond ,Natural‘ and 
,Cultural‘ Heritage: Toward an Ontological 
Politics of Heritage in the Age of Anthro-
pocene“, in: Heritage & Society, Jg. 8, H. 1, 
Mai 2015, S. 24–42, hier S. 27.

7 Harrison 2015, S. 34.

8 Harrison 2015, S. 36.

Heritage-making during Reconstruction: 
Thematic maps as historical sources 
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19. Jahrhundert verwendet.9 Zum Heritage Ma-
king im und nach dem Zweiten Weltkrieg ge-
hörten neben den klassischen Tätigkeiten von 
Denkmalbehörden, also Inventarisation von 
Denkmalen und Bauberatung, auch Siche-
rungs- und Sofortmaßnahmen an zahlreichen 
anderen beschädigten Bauten sowie Überle-
gungen dazu, wo und wie Trümmer und Schutt 
in historischen Bereichen entfernt werden soll-
ten, außerdem Stadtplanungen zum Wiederauf-
bau in historischen Städten. All diese Praktiken, 
die im folgenden Text näher anhand von Kar-
tenbeispielen untersucht werden, lassen sich 
mit den oben angesprochenen Prozessen und 
Tätigkeiten „categorizing“, „curating“, „conser-
ving“ und „communicating“ beschreiben.10 The-
matische Stadtkarten, die Kulturerbe in den 
Kriegs- und Nachkriegsjahren zu verschiede-
nen Zeitpunkten visualisierten, stellen eine kor-
respondierende Quelle dar zur Erforschung von 
Heritage Making im Wiederaufbau. Dies wird 
später näher erläutert und anhand von Beispie-
len belegt. 

Direkt nach dem Krieg gaben Denkmalfachbe-
hörden Empfehlungen zur Sicherung und zum 
Wiederaufbau beschädigter Gebäude. Außer-
dem konstatierten sie zahlreiche Verluste von 
historischen Denkmälern, die nicht wiederauf-
gebaut werden konnten.11 Mit dem heute als 
Standardwerk betrachteten Überblick Kriegs-
schicksale deutscher Architektur wurde ein 
abschließendes Resümee dieser Verluste in 

9 Astrid Swenson bezeichnete Berufs- und 
Freizeitvereinigungen und Aktionsgrup-
pen aus dem Bereich Denkmalpflege, 
die sich im 19. Jahrhundert bildeten, als 
„Heritage-Makers“: Astrid Swenson: The 
Rise of Heritage: Preserving the Past in 
France, Germany and England, 1789–1914. 
New Studies in European History. Cam-
bridge-New York: Cambridge University 
Press, 2013, S. 66. Im Zusammenhang mit 
kulturhistorisch-romantischem Städtebau 
am Ende des 19. Jahrhunderts, den er in 
Bezug zur Heimatschutz- und Denkmal-
schutzbewegung setzte, sprach Winfried 
Speitkamp auf Deutsch von „Traditions-
pflege und vor allem [...] Traditionsschöp-
fung“: Winfried Speitkamp: Die Verwal-
tung der Geschichte. Denkmalpflege und 
Staat in Deutschland, 1871–1933, Göt-
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996, 
S. 64.

10 Harrison 2015, S. 36.

11 Zeitschrift Die Kunstpflege. Beiträge zur 
Geschichte und Pflege deutscher Archi-
tektur und Kunst, herausgegeben von 
Georg Lill und einmalig erschienen 1946.

Form eines Kriegsverluste-Inventars veröffent-
licht.12 Zuvor bereits hatten verschiedene Stim-
men eine zweite Zerstörung durch Umbaumaß-
nahmen nach dem Zweiten Weltkrieg beklagt. 
Diese Umbaumaßnahmen wiederum gerie-
ten im 21. Jahrhundert bereits in den Fokus der 
Denkmalpflege.13 Architekturgeschichte und 
Denkmalpflegetheorie debattierten über ihre 
Haltung zu späten Rekonstruktionen von Ge-
bäuden, die im Krieg oder den folgenden Jah-
ren teilzerstört und abgebrochen worden wa-
ren.14 Im Zuge des 100-jährigen Gedenkens zum 
Ersten Weltkrieg erschienen in den vergange-
nen Jahren mehrere internationale Arbeiten zu 
Heritage im Krieg und nach Kriegen allgemein.15 
Diese Textsammlungen untersuchten das Pro-
zesshafte des Erbens und weiteten die Unter-
suchungen über die materiellen oder stadtpla-
nerischen Aspekte hinaus hin in das soziale 
oder politische Feld des Wiederaufbaus. Damit 
rücken die Praktiken des Heritage Making, also 
die Entscheidungen und Inwertsetzungspro-
zesse selbst, ins Blickfeld der Untersuchung. 
Denkmalforschung bediente sich bisher vor al-
lem Methoden der Kunst-, Architektur- und 
Baugeschichte, um die eigene Geschichte zu 
erforschen, beispielsweise die Restaurierungs- 
und Umbaugeschichte einzelner Gebäude. 
Für die Erforschung von Heritage-Prozessen 

12 Hartwig Beseler/Niels Gutschow: Kriegs-
schicksale deutscher Architektur. Ver-
luste – Schäden – Wiederaufbau. Eine 
Dokumentation für das Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland, Neumünster: 
Wachholtz, 1988.

13 Hans-Rudolf Meier: „Denkmalschutz für 
die ‚zweite Zerstörung‘?“, in: Birgit Franz/
Hans-Rudolf Meier (Hrsg.): Stadtplanung 
nach 1945. Zerstörung und Wiederauf-
bau. Denkmalpflegerische Probleme 
aus heutiger Sicht, Veröffentlichung des 
Arbeitskreises Theorie und Lehre der 
Denkmalpflege e. V., Holzminden: Mitzkat, 
2011, S. 22–29.

14 Winfried Nerdinger (Hrsg.): Geschichte 
der Rekonstruktion. Konstruktion der 
Geschichte, Ausstellungskatalog Archi-
tekturmuseum der TU München, München 
(u. a.): Prestel, 2010, insbes. S. 301–367; 
Adrian von Buttlar/Gabriele Dolff-Bone-
kämper/Michael Falser/Georg Mörsch/
Achim Hubel (Hrsg.): Denkmalpflege statt 
Attrappenkult. Gegen die Rekonstruktion 
von Baudenkmälern – eine Anthologie, 
Gütersloh (u. a.): Bauverlag Birkhäuser, 
2011.

15 John Bold/Peter J. Larkham/Bob Pickard 
(Hrsg.): Authentic Reconstruction: Aut-
henticity, Architecture and the Built Her-
itage, New York: Bloomsbury Academic, 
2017; Gegner/Ziino 2012; Stig Sørensen/
Viejo-Rose 2015.

hingegen gab es kaum entsprechend unter-
suchbare Bildquellen. Thematische Stadtkar-
ten bieten sich nun zur Erforschung historischer 
Heritage-Prozesse an, da sie, vergleichend und 
in chronologischen Folgen betrachtet, nicht 
nur eine Entwicklung abbilden, sondern auch 
Hinweise dazu liefern, in welchen Auswahl-, 
Sammlungs-, Pflege- und Kommunikations-
prozessen diese Entwicklung vorgedacht und 
vorgezeichnet wurde. So erweisen sich Ent-
trümmerungspläne, Bewertungskarten für den 
Baubestand, Schadenskarten und Planungs-
karten als Dokumente des Erbens und des 
Heri tage Making.

Wiederaufbauplanungen und Maßnahmen in-
folge von Kriegen und Katastrophen sind als 
Prozesse zu verstehen, die dem Heritage Ma-
king zugrunde liegen. Im vorliegenden Kapi-
tel „Heritage Making im Wiederaufbau“ soll 
gezeigt werden, wie Themenkarten zugleich 
Instrumente und Dokumente des Heritage Ma-
king wurden. Sie waren Teil der Neuordnung 
und Herstellung von Nachkriegsstadträumen. 
Im folgenden Abschnitt werden zunächst Zu-
sammenhänge von Wiederaufbau und Heritage 
auf Basis aktueller Heritage-Theoriediskurse 
hergestellt. Anschließend werden unterschied-
liche Verwaltungsprozesse, die zum Teil auch 
Denkmalschutzmaßnahmen beinhalteten, mit-
hilfe von Kartendokumenten beschrieben. 
Schließlich wird die Dreiecksbeziehung zwi-
schen Kartierung, Heritage Making und Wie-
deraufbau untersucht.
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WIEDERAUFBAU ALS  
ERBE-PROZESS

Wiederaufbau und Reconstruction

Der Begriff „Wiederaufbau“ bezeichnet nicht 
allein die materielle Wiederherstellung be-
schädigter Stadtbereiche („reinstating the 
 built fabric“16), sondern auch soziale, wirt-
schaftliche, demografische und politische Pro-
zesse der ersten Jahre und Jahrzehnte nach 
dem Ende der Kampfhandlungen in beschä-
digten Städten und in Staaten.17 Der Histori-
ker Georg  Wagner-Kyora verwendet „Wieder-
aufbau“ als „Arbeitsbegriff zur Erforschung der 
Erfahrungsgeschichte europäischer Stadtge-
sellschaften in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts“18, wobei er eine materielle Baupraxis 
von einer immateriellen Diskursebene unter-
scheidet.19 In seinen Forschungen lenkte Wag-
ner-Kyora die Aufmerksamkeit auf ein gezieltes 
Aufrufen von Geschichte und eine „Konstruk-
tion von Erinnerungsorten“20. Wiederaufbau als 
Praxis verhandelte in dieser Engführung des 
Begriffs „die qualitative Ausgestaltung des zer-
störten Innenstadtgebiets als ein Konsensan-
gebot zur Neuschaffung identitätsstiftender, re-
präsentativer Ortsbezüge“21. Das Interesse des 
vorliegenden Kapitels liegt auch in der „Ausge-
staltung“ innerstädtischer Gebiete, wobei nicht 
einzelne Rekonstruktionen oder Erhaltungs-
maßnahmen im Fokus stehen, sondern allge-
meiner der raumbezogene Umgang mit dem 
baulichen Erbe.

16 Zu internationalen Denkmalpflegegrund-
sätzen zum Wiederaufbau siehe John 
Bold: „Introduction: Reconstruction: The 
Built Heritage Following War and Natural 
Disaster“, in: Bold/Larkham/Pickard 2017, 
S. 1–25, zu Materialitäten und anderen 
Denkmalwerten hier spezifisch S. 18–19.

17 Zur „Periodisierung des Wiederaufbaus“ 
innerhalb der Geschichtswissenschaften: 
Georg Wagner-Kyora: „Wiederaufbau und 
Stadtgeschichte. Neuorientierungen nach 
dem spatial turn“, in: Informationen zur 
modernen Stadtgeschichte, H. 2, 2010, 
S. 83–102, hier S. 88.

18 Georg Wagner-Kyora: Einleitung. Wieder-
aufbau europäischer Städte. Rekons-
truktionen, die Moderne und die lokale 
Identitätspolitik seit 1945, in: Ders. (Hrsg.): 
Wiederaufbau europäischer Städte. 
Rekonstruktionen, die Moderne und die 
lokale Identitätspolitik seit 1945, Stuttgart: 
Steiner, 2014, S. 11–63, hier S. 11.

19 Wagner-Kyora 2014, S. 25.

20 Wagner-Kyora 2010, S. 86.

21 Wagner-Kyora 2014, S. 25.

Der englische Begriff „reconstruction“ vereint 
dieselbe Doppelbedeutung wie Wiederaufbau: 
„rebuilding“ einerseits und „historicist recons-
truction“ andererseits.22 Letzteres kann in etwa 
mit dem deutschen Begriff der „Rekonstruk-
tion“ wiedergegeben werden, die auch freiere 
interpretierende Formen annehmen konnte.23 
Den Zusammenhang zwischen beiden Bedeu-
tungsebenen erklären Historiker Martin Gegner 
und Politologe Bart Ziino folgendermaßen: 

„Reconstruction after war is not simply achie-
ved through the restoration of former landsca-
pes, but occurs within a series of changing po-
litical, demographic and historical contexts. [...] 
Reconstruction is about building stable political 
conditions and communities, and this impera-
tive has implications for the treatment of dama-
ged cultural heritage sites and whole cities.“24 

Durch die massiven Einwirkungen der jünge-
ren Kriege auch auf Wohnbauten, kulturelle und 
religiöse Einrichtungen musste Wiederaufbau 
nicht nur die gebaute Umwelt, sondern zudem 
den Neuaufbau sozialer, politischer und wirt-
schaftlicher Strukturen gewährleisten. Aus dem 
Zusammentreffen von materieller Verwüstung 
und sozialer Verheerung schließen Gegner und 
Ziino: „[...] reconstruction must [...] seek to pro-
duce usable narratives of the past to anchor so-
cial relations and identities in the present.“25 
Die Mitberücksichtigung sozialer Prozesse in 
der Beschreibung der „Wiederaufbau“-Phase 
weitet das Verständnis von Wiederaufbau im 
urbanen Rahmen von der Stadtplanung auf die 
Diskussion und Steuerung urbaner Prozesse 
allgemein, die das soziale, wirtschaftliche, poli-
tische und kulturelle Leben in der Stadt neu 
ermöglichen. 

22 „Reconstruction may refer simply to the 
act of rebuilding after war or disaster and 
may apply to services and infrastructure 
as well as to buildings. It may also refer to 
rebuilding a lost or destroyed building in 
the same form and with the same appea-
rance as before — this is also referred to 
here as ,historicist reconstruction‘ […].“ 
Bold 2017, S. 21.

23 Zahlreiche Beispiele: Wagner-Kyora, 
2014, S. 105–141.

24 Martin Gegner/Bart Ziino: „Introduction: 
The Heritage of War: Agency, Contin-
gency, Identity“, in: Dies.: The Heritage of 
War, London (u. a.): Routledge, 2012, S. 11.

25 Gegner/Ziino 2012, S. 11–12.

Heritage

Den Begriff „Heritage“, den bereits die Her-
itage-Studies-Forscherin Laurajane Smith 
2006 mit dem Buch Uses of Heritage26 neu per-
spektivierte, definieren Gegner und Ziino im 
Hinblick auf das Themenfeld ihres Buchs The 
Heritage of War als „selective use of the past 
as cultural and political resources in the pre-
sent“.27 Mit der Verwendung des Begriffs „re-
source“ stellen die Autoren politische Funk-
tionen von Erbe und Erinnerung („uses of the 
past“) für die Nachkriegszeit heraus. Allgemein 
gilt für Denkmalpfleger:innen, dass beim Wie-
deraufbau eines (Bau-)Denkmals jeweils ent-
schieden werden muss, welche Vergangen-
heit darin aufscheinen soll.28 Schon zu Zeiten 
des künstlerischen oder auch „kulturhistorisch- 
romantischen“ Städtebaus um die Wende zum 
20. Jahrhundert rückte das herausragende 
Baudenkmal in den Hintergrund, seine „relative 
Bedeutung im Gesamterscheinungsbild einer 
Örtlichkeit“ in den Vordergrund.29 Gleichzei-
tig mit der Entdeckung der Umgebungswirkung 
wurde man vor dem Hintergrund der umfassen-
den Auswirkungen der Industriemoderne auch 
einer „Relativität von Denkmaleigenschaft und 
historischer Bedeutung“ gewahr.30 In Bezug auf 
die hier diskutierten thematischen Karten, Rui-
nen und die Trümmerräum- und Aufbaupro-
zesse kann „selective use“ als eine Auswahl 
von Strukturen, materiellen Zusammenhängen 
(englisch: „fabric“, s. o.) und Gebäuden aus der 
Vorkriegszeit für eine Verwendung im Wieder-
aufbau interpretiert werden. Insofern kann die 
Frage, welche Vergangenheit in der Gegenwart 
aufscheinen soll, auch auf Stadtviertel oder 
ganze beschädigte Städte bezogen werden. 
Denn aufgrund knapper Zeit und knapper Mittel 
zur Sicherung vor Verfall konnte nur eine Aus-
wahl der ruinösen Gebäude so rasch und unmit-
telbar instand gesetzt oder gesichert werden, 
dass diese längerfristig in der Nachkriegsstadt 
bestehen konnten. Die Einschätzung der Erhal-
tenswürdigkeit historischer Bauten oder Struk-
turen wurde in Themenkarten vorgenommen 
oder in Listen festgehalten. 

26 Smith 2006, vgl. auch Zitat oben.

27 Gegner/Ziino 2012, S. 1.

28 Bold 2017, S. 7.

29 Winfried Speitkamp: Die Verwaltung der 
Geschichte. Denkmalpflege und Staat in 
Deutschland, 1871–1933. Kritische Studien 
zur Geschichtswissenschaft, Bd. 114. 
 Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1996, S. 64.

30 Speitkamp 1996, S. 69.
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Denkmalpflegevereine formierten sich vor dem 
Hintergrund einer Bedrohung historischer Ge-
bäude während der Industrialisierung.31 Allge-
mein werden Gebäude häufig erst durch Zer-
störung oder Verfall als „Heritage“ verstanden, 
das schützenswert ist.32 Bedrohung zwingt zur 
Fokussierung der Aufmerksamkeit und führt 
zu Kategorisierung und Ausweisung von Er-
be.33 Denkmalpflege etablierte sich als Aspekt 
des Städtebaus, sobald die Bebauung von In-
nenstädten durch Citybildung gefährdet wurde 
(vgl. Kapitel 5).34

Heritage, gelesen als formelle oder informelle 
Inwertsetzung, auf Englisch auch „heritage 
formation“ oder „production of heritage“,35 
spiegelt sich in Themenkarten wider. Hugo 
Hassinger hatte als Reaktion auf rasche Stadt-
umbaumaßnahmen für Wien im frühen 20. Jahr-
hundert erste Baualterpläne erstellt (siehe Ka-
pitel 5). Im Hinblick auf einsetzende Angriffe 
im Zweiten Weltkrieg erfolgte in Nürnberg eine 
Denkmalklassifizierung, es entstand die (Denk-
mal)Wertstufenkarte  (Kat. VI-6, vgl. auch Ka-
pitel 5). Solche Klassifizierungen erfolgten im 
Hinblick auf drohende Veränderungen, boten 
aber mit der Einstufung von Teilen der Bebau-
ung als weniger bedeutsam auch Hinweise dar-
auf, an welcher Stelle Veränderungen am ehes-
ten vorstellbar waren. Damit bereiteten sie 
strategische Abwägungen von Bedeutungen 
und Wertigkeiten vor, wie sie schon in der Zeit 
des „kulturhistorisch-romantischen Städte-
baus“ vorgedacht worden waren. Harrison sieht 
nicht nur einen Bezug von Heritage zur Gegen-
wart, sondern auch einen engen Zusammen-
hang zwischen Heritage und dem Generieren 
von Zukunftsvorstellungen, wenn er Heritage 
beschreibt als „eine Praxis, die sich grundsätz-
lich mit dem Entwerfen und Zusammenbauen 
von Zukünften befasst – die sich die materiellen 
und immateriellen Spuren der Vergangenheit 

31 Astrid Swenson: The Rise of Heritage: 
Preserving the Past in France, Germany 
and England, 1789–1914. New Studies in 
European History. Cambridge-New York: 
Cambridge University Press, 2013, Kapitel 
2, dort insb. S. 78.

32 John Bold: „Chapter 4.1: The Concept of 
Heritage“, in: Ders./Martin Cherry (Hrsg.): 
The Politics of Heritage Regeneration in 
SouthEast Europe, Strasbourg: Council 
of Europe, 2016, S. 151–162, hier S. 152. 
Im selben Aufsatz werden auch weitere 
Ansätze für Definitionen von „Heritage“ 
(unter anderem Laurajane Smith, David 
Lowenthal) dargelegt.

33 Vgl. dazu auch Bold 2016, S. 152. 

34 Speitkamp 1996, S. 80.

35 Beide Begriffe verwendet bei Gegner/
Ziino 2012, S. 3.

aneignet und diese deutet und umdeutet, um 
uns selbst und die Welt in der Gegenwart und 
für die Zukunft materiell sowie diskursiv neu zu 
gestalten.“36 Im Komplex der städtischen The-
menkarten zu Kriegsbeschädigung und Wie-
deraufbauplanung lassen sich solche Zukunfts-
bezüge besonders in Karten beobachten, die 
Hybride zwischen Kartierung und Planung dar-
stellen (siehe Kapitel 4).

DER ZUSAMMENHANG 
ZWISCHEN WIEDERAUFBAU- UND 

HERITAGE-PROZESSEN

Aus den oben angeführten Definitionen von 
Wiederaufbau und Heritage wird deutlich, dass 
Prozesse, mit denen Vergangenheit in der 
Gegenwart verankert wird (bzw., wie Harrison 
schreibt, in der Zukunft), gleichermaßen zentral 
sind für Wiederaufbau wie für Heritage.37 So be-
schreibt „selective use of the past“ gleicherma-
ßen Heritage Making wie die eben beschriebe-
nen Aufbauaktivitäten.

Ein Wiederaufbau im Sinne einer Wiederher-
stellung einer Verbindung mit dem [histori-
schen] Ort scheint zwar nicht immer der erste 
Schritt zur „Wiederherstellung von Identitäten“ 
(„process of restoring identities“) zu sein.38 Al-
lerdings besteht nach und nach gemäß Gegner 
und Ziino der verständliche Wunsch [der Be-
troffenen] nach Wiederaufbau an vertrautem 
Ort und damit nach einer „Wiederherstellung 
eines Schaltplans bzw. Schemas für die Erinne-
rung“ (englisch: „restitution of a schematic of 
memory“).39 Ein solches Bedürfnis und die Ab-
sicht, die eigene Geschichte materiell zu veror-
ten, hatte allerdings bereits in der frühen Auf-
bauzeit das Potenzial sowohl für „inclusion“ 
als auch „exclusion“, für „empowerment and 

36 Rodney Harrison: „Beyond ,Natural‘ and 
,Cultural‘ Heritage: Toward an Onto-
logical Politics of Heritage in the Age of 
Anthropocene“, in: Heritage & Society, 
Jg. 8, H. 1, Mai 2015, S. 24–42, hier S. 35, 
zitiert in der Übersetzung von Johanna 
Blokker in:  Johanna Blokker/Carmen M. 
Enss/Stephanie Herold: „Einleitung“, in: 
Dies. (Hrsg.): Politiken des Erbens in urba-
nen Räumen, Bielefeld: transcript 2021, 
S. 7–22, hier S. 10.

37 Gegner/Ziino 2012, S. 12.

38 Martin Cherry, „Review of Helen Walasek 
u. a.: Bosnia and the Destruction of Cultu-
ral Heritage, Farnham: Ashgate, 2015“, in: 
Transactions of the Ancient Monuments 
Society, Jg. 60, 2016, S. 155–158, hier 
S. 157, zitiert nach Bold 2017, S. 17.

39 Gegner/Ziino 2012, S. 12.

disempowerment“.40 Angewendet auf den Wie-
deraufbau kann dies etwa so verstanden wer-
den, dass ausgewählte Gebäude, Plätze und all-
gemein Orte in der Stadt gezielt instand gesetzt 
oder auch in Teilen wiederhergestellt wurden. 
Diese Orte repräsentierten bestimmte Gruppen 
in der Stadt – andere allerdings nicht. Ein Bei-
spiel für dieses Vorgehen ist etwa die Instand-
setzung der meisten kriegsbeschädigten Kir-
chen nach dem Krieg, während Synagogen, oft 
bereits während des Novemberpogroms 1938 
demoliert, nur in sehr seltenen Fällen als jüdi-
sche Sakralräume unmittelbar instand gesetzt 
oder wiedererrichtet wurden. 

Im Luftkrieg stand der Weiterbestand gro-
ßer Teile der Bebauung auf dem Spiel. Da, wie 
weiter oben erwähnt, Heritage unter ande-
rem im Zusammenhang mit Bedrohung von 
Zerstörung, Verfall oder Überformung konzi-
piert wird,41 geraten jeweils die aktuell bedroh-
ten Traditionen oder Teile der gebauten Um-
welt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Folglich 
erweitert sich mit einem Krieg die Reichweite 
der Aufmerksamkeit im Hinblick auf Heritage. 
Mit Kriegsbedrohungen für die eigenen Städte 
richtete sich eine erweiterte Aufmerksamkeit 
der Denkmalpflege auf Kulturorte und ganze 
(Alt-)Stadtgebiete. Dies geschah z. B. mit der 
oben erwähnten (Denkmal)Wertstufenkarte in 
Nürnberg (Kat. VI-6) oder der Schadenskarte 
der Denkmalschutzstelle 1944 in Augsburg.42 
Nach den einschneidenden Ereignissen der 
Luftangriffe musste alles das, was zuvor vor-
handen und noch existent war, als Erbe vergan-
gener Zeit erscheinen.43 Dies erklärt, warum 
sich nach Kriegsende etwa leitende Konser-
vatoren zu Wiederaufbauplanungen in Städten 
äußerten, obgleich Stadtplanung nicht ihr Spe-
zialgebiet war.44

40 Gegner/Ziino 2012, S. 12.

41 Siehe oben und Bold 2016, S. 154.

42 Georg-Felix Sedlmeyer: „Augsburg. Die 
Funktion der Kriegsschadenserfassung in 
der Wiederaufbauplanung“, in: Lisa Marie 
Selitz/Sophie Stackmann (Hrsg.): Wert-
zuschreibungen und Planungslogiken in 
historischen Stadträumen, Bamberg: Uni-
versity of Bamberg Press, 2018, S. 14–54, 
hier S. 24.

43 Carmen M. Enss: „Erbeprozesse bei 
den Aufbauplanungen für Städte in den 
1940er Jahren: Schadensaufnahmen, 
Inventarisation, Aufbau“, in: Forum Stadt, 
H. 1, 2022, S. 51–62, S 51.

44 Georg Lill: Rettung von Bayerns Kultur-
bauten. Beseitigung von Kriegsschäden/
Grundsätzliche Fragen der Planung, in: 
Süddeutsche Zeitung, 06.10.1945, S. 1.
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Abb. 1 Geprüfter Gesamtschadensplan für Nürnberg, 1945 (Kat. VI-12), Ausschnitt St. Sebald und Neues Rathaus, Auskreuzungen stehen für 
„noch vorhandene, teilweise bewohnte Untergeschosse“ zerstörter Gebäude
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HERITAGE MAKING IN 
VERWALTUNGSPROZESSEN

Heritage Making beinhaltet die oben erwähn-
ten Hauptaspekte „production“ und „manage-
ment“.45 Übersetzt in die bauliche Kriegs- und 
Nachkriegssituation lassen sich Heritage- 
Aktivitäten grob gliedern einerseits in die Ein-
schätzung dessen, was Erbe sei, also das Feld 
der Inventarisation (production), und anderer-
seits die bauliche Sicherung und planerische 
Einbindung historischer Strukturen, Gebäude, 
Straßen, Plätze etc. in die Aufbauplanung (ma-
nagement). Dadurch, dass Schäden vieler-
orts umfassend waren und die meisten As-
pekte des städtischen Lebens betrafen, waren 
beide Hauptaspekte mit politischen Entschei-
dungen verbunden, auch mit sozialen und wirt-
schaftlichen Konsequenzen. Exemplarisch für 
eine Vielzahl von Aktivitäten im Bereich Her-
itage werden im Folgenden Entscheidungspro-
zesse zur Trümmerräumung, Inventarisation 
und Zonenplanung mit Karten veranschaulicht.

Sicherung und Trümmerräumung

In einer Zeit, in der Zivilist:innen mit kriegeri-
schen Ereignissen unmittelbar konfrontiert wa-
ren, wurden Schadensereignisse mit Kriegsbe-
griffen wie „Zerstörung“ oder „Totalschaden“ 
für sehr schwere Beschädigung bezeichnet. 
Die Begriffe spiegeln das damalige Erleben und 
die Auffassung wider, dass Stadtbereiche oder 
Gebäude scheinbar für immer verloren waren. 
Schadenskarten besaßen außer der Katego-
rie „Totalschaden“ aber auch immer eine Kate-
gorie „leichte Schäden“ oder „unbeschädigt“. 
Zwischen diesen Polen lag ein Bereich, der kei-
nem der beiden Extreme zugeordnet werden 
konnte. Gebäude waren z. T. schwer beschä-
digt, ausgebrannt, aber in Teilen noch genutzt 
(Geprüfter Gesamtschadensplan für Nürnberg, 
Abb. 1 und Kat. VI-12). Sofern Eigentümer:innen 

über Geld, Materialien und eine Genehmigung 
verfügten, hatten sie die Wahl: Sie konnten die 
beschädigten Gebäude instand setzen las-
sen oder einen Neubau an derselben Stelle an-
streben. Da aber öffentliche Stellen die Trüm-
merräumung organisierten, finanzierten und 
überwachten, waren Verwaltungen bei den Ent-
scheidungen über die Zukunftsfähigkeit von 
Gebäuden oder Baustrukturen entscheidend 
beteiligt. Baubehörden konnten über Genehmi-
gungen darüber mitentscheiden, ob Instandset-
zungs- und Ergänzungsmaßnahmen an einem 
Gebäude realisiert werden durften. Am Ende 
der halböffentlich organisierten Trümmerräu-
mungsphase war der Baubestand in der Regel 
so konsolidiert, dass Gebäudereste auf einem 
Grundstück entweder eingeebnet und die Keller 
verfüllt worden waren oder ein Gebäude baulich 
soweit gesichert war, dass es eine Übergangs-
zeit bis zu seiner vollständigen Instandsetzung 

45 Gegner/Ziino 2012, S. 2.

überdauerte.46 Karten und Listen, die Trümmer-
räumung oder Sicherungen vorbereiteten, be-
zeugen also Heritage Making, in diesem Fall 
die Entscheidungen über Preisgabe oder Fort-
existenz, die von Seiten der Behörden erfolg-
ten (siehe Kapitel 7). Während Ruinen üblicher-
weise als kulturell aufgeladen und als mögliches 
Fenster in die Vergangenheit gelesen werden,47 
wurde dem verbleibenden Schutt keine kultu-
relle Bedeutung mehr zugemessen. 

Neuinventarisation und Denkmalstatus

Nach Kriegsende musste eine Neubestands-
aufnahme der Baudenkmäler erfolgen. Denk-
malämter überarbeiteten und aktualisierten ihre 
Denkmallisten. Dieses Unterfangen spiegelte 
sich häufig direkt in Karten wider (vgl. dazu Ka-
pitel 5). Wie Birgit Knauer beobachtete, erfolgte 
in Nürnberg und Leipzig die Denkmalkartierung 
vermutlich von Seiten der Stadt selbst, wäh-
rend in Österreich das Bundesdenkmalamt auf 
Basis von Denkmallisten und -inventaren Kar-
tierungen für zahlreiche Städte vornahm. Ein 
formeller Denkmalstatus führte in einem ers-
ten Schritt zu gesonderter Behandlung bei der 
Trümmerräumung und half dabei, weitere Ver-
luste durch die Räumung gering zu halten und 
wertvolle Bauteile in den Trümmern zu bergen. 
Kartierte Denkmäler konnten zudem direkter 
bei der Planung berücksichtigt werden.

In Großbritannien gab es nach dem Krieg eine 
Welle von eigens beauftragten „Reconstruc-
tion“-Stadtplanungen, die gleichzeitig mit der 
Beseitigung von Kriegsschäden Städte scho-
nend modernisieren sollten, besonders solche, 
die reich an historischer Bausubstanz waren.48 
Für elf von zwölf Städten, die ein Konsortium 
um John Pendlebury untersuchte, wurde im Zu-
sammenhang der Planungen eine Karte oder 
Liste historischer Bauten erstellt.49 Die meisten 
Planungen setzten sich sogar gezielt mit der 
historischen Bausubstanz und dem Stadtbild 
(„townscape“) auseinander. Sie zielten darauf 
ab, historischen „Charakter“ in die Gegenwart 

46 Carmen M. Enss: Münchens geplante 
Altstadt. Städtebau und Denkmalpflege 
ab 1944 für den Wiederaufbau, München: 
Franz Schiermeier, 2016, S. 143–145.

47 Helmut Puff: „Ruins as Models: Displaying 
Destruction in Postwar Germany“, in: Julia 
Hell/Andreas Schönle (Hrsg.): Ruins of 
Modernity, Durham NC: Duke University 
Press, 2009, S. 253–269, hier S. 254.

48 John Pendlebury: „Planning the Historic 
City: Reconstruction Plans in the United 
Kingdom in the 1940s“, Town Planning 
Review 74. Jg., H. 4, 2003, S. 371–393; 
https://doi.org/10.3828/tpr.74.4.2.

49 Pendlebury 2003, hier Tab. 1, S. 374.

und Zukunft zu transportierten,50 ein Vorsatz, 
der auch von Architekten in Deutschland for-
muliert wurde (vgl. zum Begriff „Charakter“ Ka-
pitel 7).51 Für die spezifische Planung in histo-
rischen Bereichen wurden außerdem gezielt 
neue planerische Techniken entwickelt und 
städtebauliche Entwurfsstrategien erprobt.

Zahlreiche Karten, nicht nur die österreichi-
schen amtlichen Baualterpläne, kombinie-
ren eine Darstellung des Erhaltungszustands 
mit einer Darstellung der Erhaltungswürdig-
keit, also sowohl den Schadensgrad als auch 
historische oder künstlerische Bedeutung (vgl. 
 Kapitel 5). Beide Aspekte, Bauzustand und Be-
deutung, waren relevant für eine Auswahl von 
Elementen der Vergangenheit zur Weiterver-
wendung im anstehenden Wiederaufbau, also 
für Heritage Making. 

Städtebauliche Zonierung für Formen 
des Wiederaufbaus

Wie bereits im Kapitel 4 „Was bewirken Scha-
denskarten?“ vermerkt, wurde nach dem Krieg 
die Art der städtebaulichen Planung in manchen 
Städten zonenweise festgelegt, und dies teils 
abhängig vom dortigen Zerstörungsgrad, wie 
Georg-Felix Sedlmeyer dies für den Schadens-
zonenplan (Kat. III-4) für Hamburg belegte.52 Im 
Plan der Umgestaltungs, Umbau und Wieder-
herstellungsgebiete für Hannover (Kat. IV-9) 
wurden Gebiete mit hohen Schäden (in der Le-
gende benannt als „zerstört“) eingeteilt in so-
genannte „Umgestaltungsgebiete“ und „Wie-
derherstellungsgebiete“. Auch wenn die genaue 
Auslegung des Begriffs „Wiederherstellungsge-
biet“ für diesen speziellen Fall noch nicht über 
Begleitquellen bestimmt werden konnte, lässt 
der Ausdruck vermuten, dass es sich hier um 
Areale handelt, in denen ein besonderes Ge-
wicht der Planung auf der Weiterverwendung 
historischer Bauten und städtischer Strukturen 
lag. Der Grundplan Wettbewerb für Nürnberg 
(Kat. VI-16) legte den Grad der Annäherung der 
Formen des Wiederaufbaus an einen früheren 
Zustand für bestimmte Bereiche der Altstadt 

50 „Historic character was regarded as 
the experience of historic buildings and 
places in the present.“ Pendlebury 2003, 
S. 390.

51 Zum Zusammenhang zwischen „Cha-
rakter“ und „Stadtbild“: Gerhard Vinken: 
Zone Altstadt. Heimat im modernen 
Städtebau, Berlin: Deutscher Kunstverlag, 
2010, S. 178–179.

52 Georg-Felix Sedlmeyer, „Sperrzone 
Heimat. Bausperren für den Wiederauf-
bau am Ende des Zweiten Weltkriegs“, in: 
Johanna Blokker/Carmen M. Enss/Stefa-
nie Herold (Hrsg.): Politiken des Erbens in 
urbanen Räumen. Festschrift für Gerhard 
Vinken, Bielefeld: transcript 2021, S. 183.
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noch sehr viel feiner abgestuft fest (siehe Kapi-
tel 7) und schuf darüber hinaus eine Basis für die 
Fortentwicklung des spezifisch Nürnberger Er-
bekonzepts in den folgenden Jahrzehnten.53

HERITAGE MAKING MIT KARTEN

Wiederaufbauplanungen und -maßnahmen sind 
Teil des Heritage Making in Nachkriegsstäd-
ten. Die bauliche Konsolidierung und Transfor-
mation erfolgt dabei vor dem Hintergrund einer 
demografischen und politischen Neuaufstel-
lung einer Stadtgesellschaft. Heritage Making 
in der Wiederaufbauphase erfolgte vor allem 
mithilfe von Verwaltungsprozessen, aber auch 
z. B. durch öffentliche Bauherren wie kirchli-
che Träger, Stadt oder Land. Wie die genannten 
Themenkarten belegen, trafen nicht nur Eigen-
tümer:innen individuelle Entscheidungen zum 
Abbruch oder Wiederaufbau. Vielmehr verorte-
ten öffentlich bestellte Expert:innen das Erbe 
in Karten und legten die vorgesehene Art der 
Tradierung für bestimmte Orte oder Quartiere 
fest. In diesen Fällen verzeichnen Karten nicht 
nur die Erbe-Orte in einem topografischen In-
ventar, sondern sie bereiten auch die Produk-
tion von zukünftigem Erbe mit grafischen Mit-
teln vor. Eine Karte konnte einem Ort eine 
bestimmte Dimension historischer Bedeutung 
zuweisen bzw. diese neu kreieren.54 In Karten 
wurden  Materialitäten neu verhandelt; so wurde 
etwa zwischen kulturell bedeutsamen Rui-
nen und bedeutungslosem Schutt unterschie-
den. Mittels der Darstellung von geologischen 
und natürlichen Räumen,55 besonderen Stadt-
grundrissen oder bestimmten Hausformen wur-
den morphologische Aspekte, die im Hinblick 
auf das Tradieren oder Erben für relevant ge-
halten wurden, in Karten herausgestellt. Sym-
bolische Aspekte der Stadtform, in Nürnberg 
etwa die Stadtmauer, wurden grafisch überhöht 
(vgl. Kapitel 7).

53 Enss 2022, S 60–61.

54 Carmen M. Enss, „Denkmalorte in Karten 
visualisiert. Graphische Verhandlungen 
städtischen Erbes gestern und heute“, 
in: Johanna Blokker/Carmen M. Enss/
Stephanie Herold (Hrsg.), Politiken 
des Erbens in urbanen Räumen, Biele-
feld: transkript, 2021, S. 163–178, hier 
S. 165–166.

55 Zum Bezug der Aufbauplanung für Ham-
burg auf das Elbtal vgl. Text und Abbildun-
gen des Kapitels „Stadtlandschaft – ein 
als ,ewig gültig‘ erklärtes Modell von 
Stadt“, in: Jörn Düwel/Niels Gutschow: 
„Ein seltsam glücklicher Augenblick“. Zer-
störung und Städtebau in Hamburg, Berlin: 
DOM publishers, 2013, S. 91–121.

DISKUSSION

Themenkarten können herangezogen werden, 
um Orte und ihre historischen Transformatio-
nen zu erforschen. Sie bieten aber auch Infor-
mationen zu Einschätzungen, die die Transfor-
mationen vorbereiteten und begleiteten, und 
können so unser Wissen über die Prozesse, die 
dem Heritage Making in Städten zugrunde lie-
gen, entscheidend bereichern.56 

Der Begriff „Wiederaufbau“ ist weiter gefasst 
als das engere Konzept der Stadtplanung zum 
Wiederaufbau. Ähnliches gilt für Heritage Ma-
king im Wiederaufbau von Städten, das mehr 
beinhaltete als die Instandsetzung von Gebäu-
den, unter anderem auch politische und so-
ziale Aspekte. Diese wurden ebenfalls in Kar-
ten dokumentiert, die in diesem Band noch 
nicht berücksichtigt wurden, da die Recher-
chen sich bisher auf Materialitäten in der Stadt 
beschränkten.57 Einzelaspekte wie die Wie-
dergewinnung einzelner Bauten durch Rekon-
struktion wurden in den letzten Jahren ausführ-
lich untersucht.58 Auch Einflüsse künstlerischen 
Städtebaus, Denkmalpflege oder „Charak-
ter“-Aspekte wie bestimmte morphologische 
Altstadtproduktionen im Wiederaufbau wurden 
genau analysiert.59 Die (philosophischen) Be-
deutungen von Ruinen im Wiederaufbau wur-
den ebenfalls beleuchtet.60 Themenkarten er-
lauben nun, verschiedene Auswahl-, Pflege-, 
Entwicklungs- und Kommunikationsprozesse, 
zusammengenommen Heritage Making im Wie-
deraufbau, in einem topografischen Rahmen 
und in direktem Zusammenhang mit Stadt-
planung qualitativ und teils auch quantitativ zu 
studieren.

56 Dieselbe Absicht verfolgten auch Gegner 
und Ziino mit ihrem Buch: Gegner/Ziino 
2012, S. 2.

57 Zur Bedeutung von Sozialkartierung für 
die Aufbauplanung siehe Kenny Cupers: 
„Mapping and Making Community in the 
Postwar European City“, in: Journal of 
Urban History, Jg. 42, H. 6, November 
2016, S. 1009–1028.

58 Wagner-Kyora, 2014, S. 105–141; Bold 
2017.

59 Für Köln: Vinken 2010; Jerzy Elżanowski/
Carmen M. Enss: „Cartographies of Ca-
tastrophe: Mapping World War II Destruc-
tion in Germany and Poland“, in: Urban 
History, April 2021, S. 1–23; https://doi.
org/10.1017/S0963926820000772. 

60 Hell/Schönle 2009; Jennifer Bicknell/
Jennifer Judkins/Carolyn Korsmeyer 
(Hrsg.): Philosophical Perspectives on 
Ruins, Monuments, and Memorials, Lon-
don u. a.: Routledge, 2019; https://doi.
org/10.4324/9781315146133.

Zum Heritage Making gehören verschiedene 
Akteur:innen: Individuen, Institutionen, Ver-
waltungen, die Zivilgesellschaft und der Staat. 
Für den Spezialfall Rekonstruktionen bedeu-
tender Einzelobjekte untersuchte Georg Wag-
ner-Kyora das Zusammenspiel verschiede-
ner handelnder Personen in Aufbaustädten.61 
In Stadtbiografien zum Wiederaufbau und 
einer kritischen Kulturgeschichte zu Trümmer-
frauen62 wurden Konstellationen von Akteur:in-
nen diskutiert, allerdings selten explizit im Hin-
blick auf Erbe-Überlegungen.63 Wie genau das 
Zusammenspiel privater Personen und öffent-
licher Einrichtungen erfolgte, bleibt aktuell ein 
Forschungsdesiderat.64 Da Themenkarten 
meist von der öffentlichen Hand erstellt wurden 
und ganz unterschiedliche öffentliche Verwal-
tungen aktiv waren (siehe Kapitel 3), ermöglicht 
der Quellenbestand thematischer Stadtkarten 
zu Kriegsbeschädigung und Wiederaufbaupla-
nung zwar einen Vergleich verschiedener Fach-
einschätzungen, jedoch kaum eine Außensicht 
oder die Einschätzung von individuell Betrof-
fenen. Andere Bestände, die in diesem Buch 
noch keine Berücksichtigung gefunden haben, 
wie die Ergebnisse eines Bürgerwettbewerbs in 
Nürnberg, geben dennoch über Erbe-Vorstel-
lungen von einzelnen Bürger:innen Auskunft.65 
Hier würde sich weiteres Forschen nach Ver-
gleichsmaterial in anderen Städten lohnen.

61 Ausgewählte Beispiele für den Wiederauf-
bau bzw. die Rekonstruktion von Bauten 
in Hannover, Bremen, Braunschweig, 
Dortmund, Hildesheim, Frankfurt/Main, 
Aschaffenburg und Augsburg: Georg 
Wagner-Kyora: „Wiederaufbaustädte der 
Bundesrepublik im Vergleich“, in: Ders. 
2014, S. 105–141. 

62 Leonie Treber: Mythos Trümmerfrauen. 
Von der Trümmerbeseitigung in der 
Kriegs und Nachkriegszeit und der Ent-
stehung eines deutschen Erinnerungsor-
tes, Essen: Klartext, 2014.

63 Jost Schäfer (Hrsg.): Eine neue Stadt 
entsteht. Planungskonzepte des Wie-
deraufbaus in der Bundesrepublik 
Deutschland nach 1945 an ausgewählten 
Beispielen; Wiederaufbautagung in Pa-
derborn 21.3.–22.3.2014; Dokumentation 
(Arbeitsheft der LWL-Denkmalpflege, 
Landschafts- und Baukultur in Westfalen 
Nr. 15),  Steinfurt: Tecklenborg, 2015.

64 Gegner/Ziino 2012, S. 3.

65 Martina Bauernfeind: „Weichenstellungen 
für den Wiederaufbau in Nürnberg“, in: 
Schäfer 2015, S. 109–118.
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Definition und Transformation von Erbe 
im Rahmen der Wiederaufbauplanung 
Ein Blick auf Leipzig und Nürnberg

The destruction caused by the war led to a negotiation not only of forms and strategies for re-
construction but also of built heritage itself. The buildings that remained were documented, as-
sessed, and decisions made as to whether they should be kept or abandoned. Understanding this 
multi-layered process, which was influenced by numerous factors, is made possible by the anal-
ysis of historical city maps. Estimating the level of damage was only one aspect of decision mak-
ing; another key factor was determining whether buildings and other urban structures were worth 
preserving.

The case of Nuremberg makes it particularly clear that reconstruction is a phase of heritage mak-
ing. By means of comparative cartographic analysis and the linking of these sources and writ-
ten documents of reconstruction, this article shows how negotiations of heritage were carried out 
in the years around 1945, what was even defined as heritage in the first place, and how it was in-
tended to preserve the “character of the city”.

The maps recorded this heritage and served as a key basis for the planning of reconstruction. 
Additional means used to document this heritage included the creation of lists of buildings worth 
preserving. Exceptional specific monuments and urban assemblages, the edges of squares and 
prominent streets served as “anchors” for the rebuilding of Nuremberg. These were to be pre-
served as far as possible, enabling the fusion of the old and the new. Beyond the defining buildings, 
“free reconstruction” was permitted, including plans to reduce urban density. Not only the histor-
ical buildings but also new structures assumed a vital function in the negotiation of heritage, as 
their role was to “translate” into architecture the “characteristic” features of the city. Looking be-
yond Nuremberg to the city of Leipzig provides further insights here.

Our findings show that the phase before actual reconstruction remains under-researched for 
many cities. In this early phase of reconstruction planning, the heritage of the city underwent a de-
cisive process, the consequences of which go beyond the transformation of the built environment. 
The article shows just how significant the maps are – when combined with written sources – for 
understanding reconstruction, and what they tell us about a heritage making process whose ef-
fects can still be felt.

EINLEITUNG

Im Rahmen des Abwägens zwischen Instand-
setzung und Beseitigung der vorhandenen 
Trümmer und Gebäudeteile vollzog sich in den 
späten Kriegsjahren und im Laufe der Wieder-
aufbauplanung nach dem Zweiten Weltkrieg 
ein Prozess des Heritage Making, der für viele 
kriegszerstörte Städte bis heute noch nicht im 
Detail untersucht wurde.1 Carmen M. Enss zeigt 
im vorigen Beitrag das generelle Phäno-
men des Heritage Making im Zuge der 

1 Bisher wurden v. a. der Planungsprozess 
und der Transformationsprozess im Zuge 
des Wiederaufbaus nur am Beispiel eini-
ger Städte erfasst: Nach frühen Arbeiten 
(v. a. Hartwig Beseler/Niels Gutschow, 
Kriegsschicksale deutscher Architektur. 
Verluste – Schäden – Wiederaufbau. Eine 
Dokumentation für das Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland, Neumünster: 
Wachholtz, 1988) sind hier vor allem zu 
erwähnen: Carmen M. Enss: Münchens 
geplante Altstadt. Städtebau und Denk-
malpflege ab 1944 für den Wiederauf-
bau, München: Franz Schiermeier, 2016; 
Georg-Felix Sedlmeyer: „Augsburg. Die 
Funktion der Kriegsschadenserfassung 
in der Wiederaufbauplanung“, in: Lisa 
Marie Selitz/Sophie Stackmann (Hrsg.): 
Wertzuschreibungen und Planungslogiken 
in historischen Stadträumen, Bamberg: 
University of Bamberg Press, 2018.

Wiederaufbauplanung auf, das sich durch einen 
Prozess der Inwertsetzung durch die Inventari-
sation, die Sicherung und die planerische Ein-
bindung des historischen Baubestands in der 
Aufbauplanung vollzog. Angesichts der Bedro-
hung durch den Luftkrieg und der zunehmen-
den Zerstörung entwickelte sich ein (erneutes) 
Bewusstsein für das bauliche Erbe. Nach Fest-
stellung der Schäden musste schließlich auch 
eine Auswahl jener Strukturen, baulichen Zu-
sammenhänge und Gebäude getroffen werden, 
die mit den wenigen zur Verfügung stehenden 
materiellen Mitteln und personellen Ressourcen 
instandgesetzt oder für einen späteren Wieder-
aufbau gesichert werden konnten. Wie Carmen 
M. Enss unterstreicht, übernahm dabei die öf-
fentliche Verwaltung, die nicht nur in das Pla-
nungsgeschehen, sondern auch in die Trüm-
merräumung, die Entscheidungen über die 
Wiederaufbaufähigkeit von Gebäuden sowie in 
die Zuweisung von Baumaterial eingebunden 
war, eine entscheidende Rolle (vgl. Kapitel 6).

Zahlreiche Stadtkarten aus diesen Jahren bil-
den diese Entscheidungen ab und machen das 
erhaltenswerte bauliche Erbe nicht nur sicht-
bar, sondern definieren es auch. Im Falle Nürn-
bergs sind in einer kaum vergleichbaren Dichte 
Kartendokumente aus den 1940er- und frühen 
1950er-Jahren erhalten, die Stellenwert und 
Funktion des baulichen Erbes in der Wiederauf-
bauplanung – und was im Zuge dessen über-
haupt als Erbe definiert wurde – ablesen lassen. 
Eine Detailanalyse am konkreten Beispiel Nürn-
berg mit vergleichenden Ausblicken auf Leip-
ziger Karten vermag daher das Heritage Ma-
king der Kriegs- und Nachkriegsjahre greifbar 

zu machen. Dieser Beitrag soll aufzeigen, wo-
ran sich der vielschichtige, konturlose Prozess 
des Heritage Making festmachen lässt und wel-
chen Einfluss die Überlegungen zum „Erbe 
der Stadt“ nicht nur auf die Erhaltung histori-
scher Bauten, sondern auch auf die ab den spä-
ten 1940er-Jahren neu gestalteten Bereiche 
ausübten.

Der umfangreiche Kartenbestand im Stadt-
archiv Nürnberg, der bisher nur zu einem klei-
nen Teil publiziert und 2019 von Georg-Felix 
 Sedlmeyer gesichtet und aufbereitet wurde,2 
bezeugt eine umfassende Dokumentation der 
Stadt – vom Vorkriegszustand über die Kriegs-
zerstörungen bis hin zu unterschiedlichen Sta-
dien des Aufbaus. Er umfasst also die gesamte 
Zeitspanne des Wiederaufbauprozesses und 

2 Der Bestand im Stadtarchiv Nürnberg 
wurde von Georg-Felix Sedlmeyer im 
Rahmen des DFG-Projekts „Kriegsscha-
densaufnahme des Zweiten Weltkriegs 
als Heritage Making Moment“ recher-
chiert. Zur Auswahl der Karten siehe: 
Georg-Felix Sedlmeyer: „Unerwartet und 
umfangreich. Die Kriegsschadenskarten 
im Stadtarchiv Nürnberg“, in: Carmen 
M. Enss/Georg-Felix Sedlmeyer: Ruinen 
und urbanes Kulturerbe. Stadtkartierung 
in Nürnberg 1942–1952. Ergebnisse des 
Masterstudiengangs Heritage Conserva-
tion der OttoFriedrichUniversität Bam-
berg, Bamberg 2020, S. 4–5, hier S. 5. 
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besteht nicht nur aus Kriegsschadenskarten, 
sondern auch aus Karten, die den Baubestand 
vor der Zerstörung festhielten und aus ers-
ten Plänen der Stadtverwaltung für den Wie-
deraufbau, die im Laufe der 1950er-Jahre dann 
noch mehrfach überarbeitet wurden. Im Zuge 
der Ausarbeitung des ersten Planungskonzepts 
durch die Stadtverwaltung erfolgte eine Über-
prüfung des „Erhaltenswerten“ und eine Be-
deutungszuschreibung an das noch vorhan-
dene bauliche Erbe, die sich an den Karten 
ablesen lässt. In den folgenden Jahren wurde 
dieser erste Wiederaufbauvorschlag mehrfach 
überarbeitet, wurden Einzelfragen diskutiert 
und bisherige Planungen gemäß neuen Vor-
schlägen abgeändert.3 

Mittels Analyse der Karteninhalte und Vergleich 
diverser Stadtkarten, die unterschiedlichen 
Prozessstufen und Planungsphasen des Wie-
deraufbaus zuzuordnen sind (siehe Kapitel 3), 
wird im vorliegenden Text die Wiederaufbau-
planung zur Nürnberger Altstadt in den 1940er- 
und 1950er-Jahren beispielhaft untersucht und 
als „Heritage-Making Moment“4  deutlich.5 Die 

3 Siehe dazu v. a. Maximilian Rosner: „Der 
Grundplan für den Wiederaufbau der 
Altstadt Nürnberg“, in: Michael Diefen-
bacher/Matthias Henkel (Hrsg.): Wieder-
aufbau in Nürnberg. Begleitband zu den 
Ausstellungen des Stadtarchivs Nürnberg 
„Weichen für den Wiederaufbau“ und 
des Stadtmuseums Fembohaus „Nürn-
berg baut auf! Straßen. Plätze. Bauten“, 
Nürnberg: Stadt Nürnberg Stadtarchiv, 
2009, S. 129–133; der Planungs- und Bau-
fortschritt wird an den unterschiedlichen 
Versionen des so genannten Grundplans 
ersichtlich, in den Fassungen von 1945, 
1950 und 1957 (siehe KAT VI-16, VI-19 und 
VI-20).

4 Der Begriff „Heritage Making Moment“ 
wird eingeführt bei Jerzy Elżanowski/ 
Carmen M. Enss: „Cartographies of 
Catastrophe: Mapping World War II 
Destruction in Germany and Poland“, in: 
Urban History, April 2021, S. 1–23. https://
doi.org/10.1017/S0963926820000772.

5 Vorgestellt werden in diesem Beitrag 
die im Zuge des Forschungsprojekts 
„Kriegsschadensaufnahme des Zweiten 
Weltkriegs als Heritage Making Moment“ 
erzielten Ergebnisse zum Wiederaufbau-
prozess in Nürnberg. Es werden dabei 
auch Erkenntnisse weiter ausgearbeitet, 
die 2020 im Rahmen des Profilierungsse-
minars „Ruinen und urbanes Kulturerbe. 
Stadtkartierung in Nürnberg 1942–1952“ 
(Leitung Carmen M. Enss und Georg-
Felix Sedlmeyer) im Masterstudiengang 
Denkmalpflege/Heritage Conservation 
der Universität Bamberg erzielt wurden; 
https://doi.org/10.20378/irb-47932.

in den Kriegs- und Nachkriegsjahren vorge-
nommene Dokumentation und Visualisierung 
der Stadt wird mit historischem Bildmaterial 
und Schriftdokumenten in Beziehung gebracht, 
wodurch Planungsentscheidungen nachvoll-
zogen werden können. Der Wettbewerb zum 
Wiederaufbau der Nürnberger Altstadt von 
1947/48, der in Schriftdokumenten und den 
Ausschreibungsunterlagen gut dokumentiert 
ist, stellt einen wesentlichen Angelpunkt in der 
Bestimmung des materiellen und immateriellen 
Erbes der Stadt und somit auch in der Analyse 
dar. Der Vergleich mit den davor und danach er-
folgten Dokumentations- und Planungsschrit-
ten vermittelt ein Bild des Aushandelns und 
Definierens von Erbe von bisher ungekannter 
Genauigkeit. Deutlich wird durch die verglei-
chende Kartenanalyse, dass die Entscheidun-
gen über Instandsetzung oder Abbruch der vor-
handenen Bauten nicht nur auf der Bewertung 
von Erhaltungszustand und Schadensbild fuß-
ten, sondern auch auf der bereits vor der Zer-
störung festgelegten Wertzuschreibung an die 
historische Bausubstanz.6 Als Erbe verstanden 
wurde dabei nicht nur die bauliche Substanz – 
in Form einzelner, „charakteristischer“ Bauteile 
und ganzer Gebäude bis hin zu städtebaulichen 
Formationen –, sondern auch die Gesamtwir-
kung und die jahrhundertelange Geschichte der 
Stadt.

Nach einer detaillierten Beschreibung der frü-
hen Kartendokumente, die um 1945 stadtpla-
nerische Ideen des Wiederaufbaus erfassten, 
denkmalpflegerische Werturteile verzeichneten 
oder die Schäden nach der Kriegszerstörung 
einschätzten, werden die im Zuge des Wettbe-
werbs von 1947 getätigten Wertzuschreibun-
gen an den vorhandenen Baubestand sowie die 
ersten Aufbauideen der Stadtverwaltung ana-
lysiert. Diese Urteile lassen sich nicht nur in 
schriftlichen Aufzeichnungen und Listen finden, 
sondern auch in historischen Stadtkarten. An-
schließend werden ausgewählte Stadtbereiche 
in diesen Kartendokumenten verglichen, um 
Planungsstrategien des Wiederaufbaus und die 
dabei erfolgte Wertzuschreibung an das bauli-
che Erbe – sowohl an Einzelbauten als auch an 
räumliche Konfigurationen der Stadt – nach-
vollziehbar zu machen. Die Miteinbeziehung 
und Analyse späterer Stadtkarten zu Nürnberg 
ermöglichen es, die Genese der Planung – in 
Einzelfragen zwischen Erhaltung und Neupla-
nung oszillierend – und das Prozesshafte des 
Erbens und Erhaltens im Zuge des Wiederauf-
baus um 1945 zu veranschaulichen. Abschlie-
ßend werden die damaligen Überlegungen zur 

6 Siehe dazu bereits Birgit Knauer/Carmen 
M. Enss: „Wiederaufbauplanung und 
Heritage Making im kriegszerstörten 
Nürnberg. Historische Stadtkarten als 
Quelle der Stadtforschung“, in: Moderne 
Stadtgeschichte, H. 1, 2022, S. 135–162.

Gestaltung der ergänzenden Neubauten er-
örtert, die sich nicht minder mit der Definition 
des baulichen Erbes auseinandersetzten.

HISTORISCHE STADTKARTEN  
ALS QUELLE 

Von besonderer Bedeutung für die Analyse 
ist der Grundplan Wettbewerb (Kat. VI-16), der 
erste Wiederaufbauplan für die Nürnberger Alt-
stadt, der für einzelne Bauten, Baugruppen und 
ganze Stadtbereiche unterschiedliche Wie-
deraufbaukategorien festlegte und somit der 
Phase des „management“, der planerischen 
Einbindung historischer Bauten und Struktu-
ren, im Verlauf des Heritage Making zugeordnet 
werden kann (vgl. Kapitel 6). Diese vom Stadt-
planungsamt ausgearbeitete Karte wurde 1947 
dem Wettbewerb als Planungsgrundlage beige-
legt und erwies sich als richtungweisend für den 
später durchgeführten Wiederaufbau.7 

Für den Vergleich mit dem Grundplan, der noch 
näher erläutert wird, wurden aus dem Karten-
bestand im Stadtarchiv Nürnberg zwei weitere 
Karten ausgewählt, die das bauliche Erbe aus 
unterschiedlichen Intentionen und Kontexten 
heraus erfassen. Als Vergleichsbeispiel dient 
zum einen die bereits vielfach erwähnte und 
für die damalige Zeit außergewöhnliche (Denk-
mal)Wertstufenkarte (Kat. VI-6), die vermutlich 
1943/44 erstellt wurde. Sie dokumentiert die 
damalige denkmalpflegerische Bewertung und 
kartiert den „historisch wertvollsten“ (schwarz), 
„historisch wertvollen“ (rot) und „historischen“ 
Baubestand (blau). Vergleichend hinzugezogen 
wird zum anderen der sogenannte Geprüfte Ge-
samtschadensplan (Kat. VI-12) aus dem Jahr 
1945, der die Schäden in der Altstadt gebäu-
deweise in unterschiedlichen Farbwerten do-
kumentiert. Wie man im Detail erkennen kann, 
wurde in diesem Schadensplan der erhaltens-
werte Bestand besonders genau kartiert, unter 
handschriftlicher Angabe von Positionsnum-
mern, die im Zuge der Archivrecherche einer 
separaten Liste mit dem Titel „Wertvolle noch 
erhaltene Gebäudeteile in der Altstadt Nürn-
berg“8 zugeordnet werden konnten. Die neun-
seitige Liste beschreibt in kurzen Absätzen 
die Schäden an herausragenden Bauten und 

7 Siehe dazu v. a. Clemens Wachter: „Wei-
chenstellung für die Aufbauplanung. 
Der Architektenwettbewerb über den 
Wiederaufbau der Altstadt 1947“, in: 
Diefenbacher/Henkel 2009, S. 64–83. 
Laut Wachter wurde der Plan nicht 1945 
erstellt, wie auf dem Plan angegeben, 
sondern erst einige Zeit später, vermutlich 
1947 (Wachter 2009, S. 68f). 

8 Die Liste ist gezeichnet von Siegfried 
Jacob am 08.09.1945; Stadtarchiv Nürn-
berg, C 30/I, Nr. 246.
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verweist auf vorgefundene wertvolle und noch 
zu rettende Bauteile (von Gewölben und Fas-
sadenschmuck, Portalen und Fensterrahmen 
bis hin zu Beschlägen etc.) sowie bewegliche 
Gegenstände (bspw. Kirchenmobiliar, Figuren 
etc.).

Die folgenden Ergebnisse sind aus dem Ver-
gleich der genannten Kartendokumente aus 
dem reichen Kartenbestand des Stadtarchivs 
Nürnberg und aus der Zusammenschau dieser 
Dokumente mit schriftlichen Quellen zum Wie-
deraufbau der Nürnberger Altstadt erwach-
sen. Der Vergleich zeigt einerseits auf, was als 
„charakteristisch“ und erhaltenswert und so-
mit als wiederaufzubauendes und fortzuschrei-
bendes Erbe definiert wurde, und andererseits, 
welche Form des Wiederaufbaus dafür vor-
gesehen war. Das Nürnberger Wiederaufbau-
konzept wird daher auch in den Karten deut-
lich, ja vielleicht sogar anschaulicher als anhand 
der schriftlichen Aufzeichnungen. In jedem Fall 
wurde durch diese kartographische Grundlage 
den planenden Architekten ein entscheiden-
des und verständliches Werkzeug an die Hand 
gegeben. Darüber hinaus zeigen die folgenden 
Beispiele, dass Schadenserfassung und denk-
malfachliche Bewertung wesentliche Grundla-
gen der Wiederaufbauplanung darstellten.

ERHALTUNG ALS VERPFLICHTUNG 
GEGENÜBER DER VERGANGENHEIT

Vor allem der Bombenangriff vom 2. Januar 
1945 verursachte massive Zerstörungen in der 
Altstadt Nürnbergs (Abb. 1). Der Geprüfte Ge-
samtschadensplan aus demselben Jahr zeigt 
das Ausmaß der Zerstörung in überaus detail-
lierter Form (Kat. VI-12). Schon kurze Zeit nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden mit 
den Grundgedanken und Richtlinien für den 
Wettbewerb über den Wiederaufbau der Alt-
stadt von Nürnberg (vgl. Dokument im Anhang) 
Leitsätze für den bevorstehenden Aufbau der 

Altstadt definiert: Der Wiederaufbauwettbe-
werb von 1947 sollte die Konkretisierung eines 
bereits vorliegenden Aufbauplans von 1945 
(Grundplan Wettbewerb, Kat. VI-16) vorantrei-
ben und neue Ideen für Verkehrsverbesserun-
gen, für die städtebauliche und architektoni-
sche Gestaltung der wichtigsten Plätze und 
Straßenzüge und für die „Neuplanung, Neuge-
staltung und Sanierung zerstörter Stadtteile“ 
generieren.9 Der Wettbewerb widmete sich aber 
auch der Frage der Einbindung der noch vor-
handenen historischen Bausubstanz in eine 
neue „Altstadt“ und wurde wegweisend für die 
Aufbauplanung und die später realisierten Ab-
bruch- und Neubaumaßnahmen.10 

Die „Verpflichtung gegenüber der Vergan-
genheit“ und die „Verantwortung vor der Zu-
kunft“11 steckten dabei den Rahmen ab, in 
dem sich der Wiederaufbau bewegen sollte: 
„Kein noch erhaltener Rest des alten Kulturgu-
tes [sollte] ohne besondere Veranlassung und 

9 Siehe dazu „Wettbewerb über den Wie-
deraufbau der Altstadt Nürnberg“ sowie 
die „Grundgedanken und Richtlinien für 
den Wettbewerb über den Wiederaufbau 
der Altstadt von Nürnberg“ vom 14. März 
1947, verlautbart am 31. März 1947 im 
Amtsblatt der Stadt Nürnberg; Stadtar-
chiv Nürnberg, C 29, Nr. 415. 

10 Siehe dazu auch in Diefenbacher/Henkel 
2009 die Beiträge von Jürgen Kniep 
(„,Tausend Gedanken für den Wiederauf-
bau‘. Ein einzigartiger Ideenwettbewerb 
von 1947“, S. 56–63) und Clemens 
Wachter („Weichenstellung für die Auf-
bauplanung. Der Architektenwettbewerb 
über den Wiederaufbau der Altstadt 
1947“, S. 64–83).

11 Grundgedanken und Richtlinien 1947, S. 1.

Notwendigkeit“ beseitigt werden, wobei man 
die „städtebaulichen, verkehrstechnischen, hy-
gienischen und wirtschaftlichen Forderungen“ 
der Gegenwart berücksichtigt wissen woll-
te.12 Im Rahmen des Wettbewerbs waren da-
her auch Verkehrsverbesserungen zu erwä-
gen, „zu schmale Grundstücke [sollten] durch 
Zusammenlegungen wirtschaftlich und archi-
tektonisch ausgenützt werden“13. Das „alte 
Kulturgut“ sollte dabei „bewahrt und liebevoll 
eingebunden werden“14, wie aus den zur Ver-
fügung gestellten Unterlagen für die Wettbe-
werbsteilnehmer deutlich wird. Diese konnten 
neben dem Planmaterial, zu dem ein Scha-
densplan und der Grundplan zählten, auch An-
sichten „historisch wertvoller Gebäude“ anfor-
dern, etwa zu allen Hauptkirchen der Altstadt, 
zu mehreren Stadttürmen, zum Rathaus, zur 
Mauthalle und zu weiteren prägenden und teil-
weise stark beschädigten Bauten der Altstadt. 
Darüber hinaus standen Darstellungen von 
Nürnberger Häusern, Straßen und Plätzen zur 
Ansicht zur Verfügung.15

Dass im Rahmen der Aufbauplanung eine Wert-
zuschreibung an den Bestand erfolgte und 
die Erhaltung bereits sehr früh „mitgedacht“ 
wurde, zeigt sich aber nicht nur an den 1947 for-
mulierten Grundgedanken und Richtlinien. Es 
ist davon auszugehen, dass schon unmittelbar 
nach der Zerstörung, im Rahmen der Erfassung 
noch vorhandener Reste und Trümmer bei „kul-
turhistorisch wertvollen Bauten“, die Abteilung 

12 Grundgedanken und Richtlinien 1947, S. 1.

13 Wettbewerb über den Wiederaufbau der 
Altstadt Nürnberg 1947, S. 4.

14 Grundgedanken und Richtlinien 1947, S. 1.

15 Wettbewerb über den Wiederaufbau der 
Altstadt Nürnberg 1947, S. 3.

Abb. 1 Die zerstörte Sebalder Altstadt 1947, unten links die Ruine der Frauenkirche mit Obstmarkt, rechts unten Egidienkirche mit Egidienplatz
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für Denkmalschutz im Hochbauamt („Dezernat 
X“) hinzugezogen wurde.16 Das Dezernat über-
wachte und beseitigte sicherheitsgefährdende 
Zustände an historischen Bauten und doku-
mentierte die Schäden anhand von Fotoauf-
nahmen,17 wohl mit der Absicht der Erhaltung 
und in Hinblick auf einen baldigen Wiederauf-
bau. Deutlich wird das Interesse an der Erhal-
tung des Bestands auch in den von Fritz Trau-
gott Schulz zwischen 1945 und 1949 erstellten 
73 „Listen zur Bergung von Nürnberger Kultur-
gut“18. Darin erfasste der in der Zeit des Natio-
nalsozialismus zwangspensionierte Kunsthis-
toriker, der nach Kriegsende erneut als Direktor 
der städtischen Kunstsammlung bestellt wurde, 
den Erhaltungszustand der Nürnberger Alt-
stadt. Er notierte Informationen zu ganzen Stra-
ßenzügen und Ensembles, einzelnen Gebäuden 
bis hin zu Architekturdetails, und verwies da-
bei auch auf deren Wiederherstellungs- und In-
standsetzungsfähigkeit.19 Wertvolle erhaltene 
Bauteile, wie Portale und Inschriften, sollten da-
her wohl spolienartig in den Neubauten Ver-
wendung finden. 

Während und nach Ende der Kriegshandlun-
gen wurden in vielen Städten Inventare und 
Denkmallisten zur Erfassung des Erhaltungs-
zustands der Baudenkmale herangezogen bzw. 

16 So lautete zumindest die Vorgabe ge-
mäß Direktorial-Verfügung Nr. 114 vom 
17.08.1942, Stadtarchiv Nürnberg, C52/I, 
Nr. 29.

17 Stadtarchiv Nürnberg, Verwaltungsbericht 
1950, S. 278.

18 Siehe Stadtarchiv Nürnberg, C7/I, 
Nr. 11289. Schon um 1900 widmete sich 
Fritz Traugott Schulz der Inventarisation 
der Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt 
Nürnberg und insbesondere der Doku-
mentation der Bürgerhäuser, siehe dazu: 
Fritz Traugott Schulz: AltNürnbergs Pro-
fanarchitektur. Ein Bild ihres geschicht-
lichen Werdeganges mit Berücksichtigung 
der Stadtbefestigung, Straßenbilder und 
Brunnen, Wien: Gerlach, 1906; Fritz Trau-
gott Schulz: Nürnbergs Bürgerhäuser und 
ihre Ausstattung. Das Milchmarktviertel, 
2 Bde., Leipzig-Wien: Gerlach & Wiedling, 
1933.

19 Siehe dazu die unveröffentlichte Semi-
nararbeit von Richard Blum: Nürnberger 
Kulturerbe nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Die Listenerfassung von Fritz Traugott 
Schulz, erarbeitet im Wintersemester 
2019/20 im Rahmen des Profilierungsse-
minars „Ruinen und urbanes Kulturerbe. 
Stadtkartierung in Nürnberg 1942–1952“ 
(Leitung Carmen M. Enss und Georg-Felix 
Sedlmeyer) im Masterstudiengang Denk-
malpflege/Heritage Conservation der 
Universität Bamberg.

erstellt, die letztlich eine Einschätzung hin-
sichtlich ihrer Erhaltens- bzw. Wiederaufbau-
würdigkeit trafen. Um eine klarere Vorstellung 
von diesen Aushandlungsprozessen zu erlan-
gen, lohnt an dieser Stelle ein Blick über Nürn-
berg hinaus: Nach dem Flächenangriff vom 4. 
Dezember 1943 erfolgte in Leipzig von Sei-
ten des Stadtplanungsamtes eine Überprü-
fung des Erhaltungszustands aller gelisteten 
Baudenkmäler, und zwar anhand einer be-
reits 1929 erstellten Denkmalliste.20 Unmittel-
bar nach den Zerstörungen des Zweiten Welt-
kriegs wurden anhand der Liste nicht nur die 
Schäden geprüft, sondern auch „alles noch er-
halten gebliebene Kulturgut“ geborgen oder 
vor Ort als erhaltenswerte Bauteile ausgewie-
sen und für einen späteren Abtransport vorbe-
reitet.21 Die wichtigsten Baudenkmale oder ihre 
erhaltenen Teile wurden also, wo möglich, für 
einen späteren Wiederaufbau gesichert.22 Das 
große und grundsätzliche Interesse an der Er-
haltung wird auch durch die Tatsache deut-
lich, dass das Stadtplanungsamt noch während 
des Krieges die Rücksprache mit der Landes-
denkmalpflege suchte und die institutionelle 
Denkmalpflege bereits sehr früh in die Wieder-
aufbauüberlegungen zu Leipzig eingebunden 
wurde: Wohl bereits im Sommer 1944 erstellte 
das Stadtplanungsamt einen Altstadtplan, den 
man samt Erläuterung der Landesdenkmal-
pflege übermittelte, die daraufhin ihre Unter-
stützung bekundete.23 Auch nach Kriegsende 
standen Stadtplanungsamt und Denkmalpflege 
im Rahmen der Dokumentation der Stadt in en-
gem Austausch: 1946 erstellte das Stadtpla-
nungsamt für das Landesamt für Denkmal-
pflege ein eigenes Verzeichnis über „sämtliche 
Leipziger Denkmäler mit Angabe der Entste-
hung, Erhaltung usw.“24, während man parallel 
Schadenspläne ausarbeitete. Und während der 
Erstellung des Bebauungs- und Sanierungs-
plans zur Innenstadt, der bereits ab Sommer 
1945 vorbereitet und schließlich 1949 veröffent-
licht wurde, hielt das Stadtplanungsamt laufend 

20 Vgl. dazu Schreiben Stadtbaudirektor 
Busse an Dr. Bachmann, Landesdenkmal-
pfleger für Sachsen, 08.01.1944, Stadt-
archiv Leipzig, Kap. 19, Nr. 155, Bd. 4.

21 Ebd. 

22 Siehe dazu auch: Christoph Kaufmann/
Peter Leonhardt/Anett Müller: Plan! 
 Leipzig. Architektur und Städtebau 1945–
1976, Dresden: Sandstein, 2018, S. 11.

23 Schreiben Stadtbaudirektor Busse an Dr. 
Bachmann, Landesdenkmalpfleger für 
Sachsen, 22.06.1944 und Antwortschrei-
ben, 03.07.1944, S. 1, beides Stadtarchiv 
Leipzig, Kap. 19, Nr. 155, Bd. 4.

24 Tätigkeitsbericht des Stadtplanungsam-
tes für Mai 1946, 15.06.1946; Stadtarchiv 
Leipzig, StVuR 1786.

Rücksprache nicht nur mit Hoch- und Tiefbau-
amt und dem Messeamt, sondern auch mit der 
Landesdenkmalpflege.25 Diese in den Schrift-
dokumenten zu findenden Hinweise zeichnen in 
Summe ein klareres Bild der Zusammenarbeit 
von Stadtplanung und Denkmalpflege und ver-
deutlichen auch für das Fallbeispiel Leipzig 
die wichtige Rolle der Denkmalpflege im Wie-
deraufbau und vor allem in den Verhandlungen 
über den Bestand, seine Erhaltung und Fortent-
wicklung. Diese Erkenntnisse weisen die frühe 
Phase der Wiederaufbauplanung – für Leipzig 
wie auch für Nürnberg – als Heritage-Making 
Moment aus.

EINZELDENKMALE ALS „ANKERPUNKTE“ 
IM ÜBERLIEFERTEN GEFÜGE

Gemeinsam mit den umgebenden Stadträumen 
sollten die herausragenden, stadtbildprägen-
den Einzeldenkmale Nürnbergs im Zuge des 
Wiederaufbaus der Stadt und auch in der wie-
deraufgebauten Stadt eine zentrale Funktion 
übernehmen. Aus den Richtlinien zum Wieder-
aufbauwettbewerb für die Nürnberger Altstadt 
von 1947 geht diese Funktion klar hervor, soll-
ten sich doch die historischen Bauten im „ge-
schlossenen Werk“ des neu geschaffenen und 
wiederaufgebauten Nürnberg „ihrem Wert ent-
sprechend […] behaupten“26. 

Auch Heinz Schmeißner27, der in den frü-
hen 1940er-Jahren und später im Wiederauf-
bau wieder im Hochbauamt der Stadt Nürn-
berg tätig war, stellte die besondere Bedeutung 
des Ineinandergreifens von Denkmalen und 
ihrer neu geschaffenen Umgebung heraus: Wie 
 „Juwelen“ sollten sie in eine „zurückhaltende, 

25 In den Erläuterungen zum Bebauungsplan 
der Innenstadt findet man auch Hinweise 
zur Genese des Plans. In der Fassung vom 
27.01.1948 wird dabei etwas genauer auf 
die beteiligten Akteure eingegangen; vgl. 
Walther Beyer: Vorlage Bebauungs bzw. 
Fluchtlinienplan, Sanierungsplan und 
Satzung, 27.01.1948; Stadtarchiv Leipzig, 
StVuR 14263, Bl. 90.

26 Grundgedanken und Richtlinien 1947, S. 1.

27 Von 1940 bis 1945 war Schmeißner im 
Hochbauamt tätig, nach einer Haftstrafe 
und späteren Einstufung als Mitläufer war 
er ab 1948 Vorsitzender des „Kuratoriums 
für den Aufbau der Stadt Nürnberg“; 
Stadt Nürnberg Baureferat/Stadtpla-
nungsamt (Hrsg.): Dr. Ing. E. h. Heinz 
Schmeißner zum 100. Geburtstag. Nürn-
berg: Stadtentwicklung – Zerstörung – 
Wiederaufbau, Bamberg: Creo Druck- und 
Medienservice, 2005, S. 10.

Definition und Transformation von Erbe 
im Rahmen der Wiederaufbauplanung 
Ein Blick auf Leipzig und Nürnberg

Birgit Knauer70
Kapitel 7



anständige neue Fassung“28 gebracht werden. 
Neben einzelnen Gebäuden wurden für Nürn-
berg aber auch die Bebauungsstrukturen, die 
seit Jahrhunderten bestehenden Platzräume 
und Straßenzüge, als erhaltenswertes Erbe er-
kannt, die daher auch – nicht nur aus pragma-
tischen und wirtschaftlichen Gründen wie etwa 
zur Weiternutzung der Kanalisation und des 
Versorgungsnetzes – weitgehend beibehalten 
werden und Einzeldenkmalen einen würdigen 
Rahmen bieten sollten. 

Gebäude von historischem und künstlerischem 
Wert stellten im Falle Nürnbergs also mehr 
als nur wiederaufbauwürdigen Bestand dar. 
Sie wurden als Ankerpunkte des aufzubauen-
den Stadtgefüges innerhalb der stark zerstör-
ten Stadtmauer betrachtet, die als eine der we-
nigen auch dem Veränderungsdruck und den 
Stadterneuerungstendenzen des 19. Jahrhun-
derts standgehalten hatte und deren Bedeu-
tung man auch in den Jahren des Nationalso-
zialismus unterstrich: So konstatierte Wilhelm 
Schwemmer 1944, dass es die Stadtbefesti-
gung sei, die Nürnberg „eigentlich erst zu des 
Deutschen Reiches Schatzkästlein“ mache und 
„ihm jenen seltsamen kriegerischen Reiz“ ver-
leihe, den man ansonsten nur noch in kleineren 
Reichsstädten wie Rothenburg oder Nördlingen 
finden könne.29 

28 Heinz Schmeißner: „Das Alte lieben, aber 
dem Neuen leben!“, in: Ausstellungszei-
tung. Deutsche Bauausstellung Nürnberg 
1949, 01.09.1949, S. 4.

29 Wilhelm Schwemmer: Stadtmauer Nürn-
berg. Führer zu großen Baudenkmälern, 
Bd. 31, Berlin: Deutscher Kunstverlag, 
1944, S. 2; zur Erhaltung der Stadtmauer 
im 19. Jahrhundert siehe v. a. Michael 
Brix: Nürnberg und Lübeck im 19. Jahr-
hundert. Denkmalpflege Stadtbildpflege 
Stadtumbau, München: Prestel, 1981, 
und zum Wiederaufbau nach 1945 siehe 
Helge Weingärtner: „Der Wiederaufbau 
der Stadtmauer Nürnbergs“, in: Diefen-
bacher/Henkel 2009, S. 207–213.

Nach Kriegsende sollte nun das lichte Netz er-
haltener oder teilzerstörter Einzeldenkmale, 
verbunden durch jahrhundertelang bestehende 
Verbindungsstraßen und Platzräume, durch 
maßvolle neue Bauten, den „Charakter“ der 
Nürnberger Architektur aufgreifend, verdich-
tet werden. Auch für Heinz Schmeißner konnte 
die Erhaltung der baulichen Individualität der 
Altstadt nur durch die Instandsetzung der Bau-
denkmäler und die Beifügung maßstäblicher 
und in ihrer Materialität verwandter Neubauten 
erzielt werden – ein Konzept, das auch vom Ku-
ratorium für den Wiederaufbau der Stadt Nürn-
berg vertreten wurde.30 Es war dies der „wür-
dige Rahmen“, den man für die erhaltenen und 
instandgesetzten Bauten definierte – gefes-
tigt und begrenzt durch die um den Altstadtkern 
laufende und im Wesentlichen noch erhaltene 
Stadtmauer (Abb. 2).

Das Nürnberger Wiederaufbaukonzept kommt 
damit letztlich jenem des bayerischen General-
konservators Georg Lill sehr nahe, der die Be-
deutung der Tradierung städtebaulicher Ge-
gebenheiten – vor allem im baulichen Umfeld 
herausragender Einzeldenkmale – betonte: „al-
les Erhaltenswerte [solle] aus dem Schutt“ he-
rausgeschält und vor allem um Plätze, Kirchen, 
Rathäuser und gut erhaltene Baugruppen soll-
ten „inselartige Quartiere der Erneuerung“ 

30 Erich Mulzer: Der Wiederaufbau der 
Altstadt von Nürnberg 1945 bis 1970, 
Erlangen: Fränkische Geographische 
Gesellschaft, 1972, S. 119; Mulzer verweist 
hier v. a. auf: Heinz Schmeißner: Der Wie-
der und Neuaufbau – Bayerland, Son-
derheft Nürnberg, Jg. 65, H. 11/12, 1963, 
S. 348; Erich Mulzer: „Die Planung des 
Wiederaufbaus“, in: Jubiläumshandbuch 
900 Jahre Nürnberg, Nürnberg: Arbeits-
gemeinschaft für Ausstellungen GmbH, 
1950, o. S.

geschaffen werden.31 Von diesen sogenannten 
Kristallisationspunkten ausgehend, sollten die 
Stadt wiederaufgebaut und die vorhandenen 
„Lücken“ gefüllt werden, wobei „das Neue zum 
Alten gestimmt [werde]“ im Hinblick auf Mate-
rialität und Maßstab.32 Dieses Konzept scheint 
für Nürnberg als Grundlage gedient zu haben 
und bildet daher für die folgende Analyse einen 
zentralen Anhaltspunkt. 

AUSGANGSLAGE:  
ERBE IN TRÜMMERN

Die Erhaltung des nicht vollständig zerstör-
ten bedeutsamen Baubestands stand außer 
Frage, wie in den Grundgedanken und Richtli-
nien von 1947 festgehalten wird. Für den durch 
die Stadtmauer eingegrenzten historischen Be-
zirk „Altstadt“ wurden, auf dieser Grundsatz-
entscheidung aufbauend, bereichs- und teils 
auch gebäudeweise unterschiedliche Wieder-
aufbaukategorien festgelegt, die im Grund-
plan ersichtlich sind und in den Grundgedan-
ken und Richtlinien33 erläutert werden (Abb. 3): 
Gebäude von historischer oder kultureller Be-
deutung, die geringe Schäden aufwiesen, soll-
ten zeitnah instandgesetzt werden (im Plan 
schwarz markiert). Bei schwereren Schäden 
an bedeutsamen Gebäuden sollten die Rui-
nen gesichert und „noch irgendwie brauch-
bare Bauteile“ eingelagert werden (grün). Ihre 
Wiederherstellung „in ihrem ursprünglichen 

31 Georg Lill: Um Bayerns Kulturbauten. 
Zerstörung und Wiederaufbau, München: 
Drei-Fichten-Verlag, 1946, S. 29; siehe 
dazu auch Carmen M. Enss: Münchens 
geplante Altstadt. Städtebau und Denk-
malpflege ab 1944 für den Wiederaufbau, 
München: Franz Schiermeier, 2016, v. a. 
S. 98–103. 

32 Lill 1946, S. 29–30.

33 Siehe Grundgedanken und Richtlinien 
1947, S. 1–2. 

Abb. 3 Ausschnitt aus dem Grundplan Wettbewerb (VI-16), die Karte weist vier 
Wiederaufbaukategorien in unterschiedlichen Farbcodes aus

Abb. 2 Titelseite einer Broschüre der 
Nürnberger Aufbaugesellschaft und der 
Fränkischen Wohnungsbaugesellschaft, 1954



Charakter“, unter Verwendung originaler Bau-
teile, wurde – weil zu zeitaufwändig – auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben.

Besonders wichtig erscheint die dritte Wieder-
aufbaukategorie „im gebundenen Rahmen“. 
Diese ist im Grundplan in der Farbe Braun aus-
gewiesen und schreibt städtischen Räumen um 
Einzeldenkmale einen besonderen Stellenwert 
und auch eine Funktion im Wiederaufbau zu: 
Die bedeutsamsten Plätze, Straßenzüge und 
Gebäudegruppen sollten, wenn nicht in ihrem 
ursprünglichen, so doch zumindest „in ihrem 
allgemeinen Charakter“ wiederhergestellt wer-
den. Dabei ging es nicht um eine Rekonst-
ruktion, sondern darum, die „innerhalb dieser 
Gruppe erhalten gebliebenen historischen Ge-
bäude“ städtebaulich einzubinden, und um die 
Erhaltung „wichtiger Charakterzüge der Stadt“. 
Darüber hinaus sollten in diesen Bereichen die 
notwendigen Neubauten an „gewisse Gebun-
denheiten des betreffenden Stadtteiles“ an-
gepasst werden, etwa hinsichtlich der Kuba-
tur und der Dachneigung. Angrenzend an diese 
„Kristallisationspunkte“ konnten Bereiche in 
„freiem Wiederaufbau“ ohne strenge Vorgaben 
entstehen (gelb). Vorgabe war hier lediglich die 
weitgehende Beibehaltung der Baulinie und der 
Parzellierung.

Die folgenden Beispiele verdeutlichen die da-
maligen Überlegungen zur Festlegung der ge-
nannten Wiederaufbauziele. In der Analyse 
wird allerdings zu überprüfen sein, inwiefern 
der Prämisse der Instandsetzung erhaltens-
werter und auch wiederaufbaufähiger histori-
scher Bausubstanz nach Kriegsende tatsäch-
lich Folge geleistet wurde. Drei der wichtigsten, 
über Jahrhunderte tradierten Raumkonfigura-
tionen der Nürnberger Altstadt werden im Ver-
gleich der Karten näher betrachtet: der Bereich 
um die Kirche St. Sebald, der Egidienplatz und 
die Königstraße. 

FESTLEGUNG VON  
WIEDERAUFBAUZIELEN

Die einprägsame Raumformation um die Kirche 
St. Sebald sollte mittels wieder instand gesetz-
ter und teils rekonstruierter Gebäude „im ur-
sprünglichen Charakter“ wiederentstehen. Die 
Gebäude rings um die zentral liegende Kirche 
waren jedoch teils völlig zerstört. Der Vergleich 
der Karten zeigt auf, dass hier für die Festle-
gung der Wiederaufbaukategorie vielmehr die 
städtebauliche und weniger die (kunst-)his-
torische Bedeutung der Objekte oder ihr Er-
haltungszustand ausschlaggebend waren: 
Die Platzwand im Westen der Kirche (Winkler-
straße 33 und 35, Abb. 4), bestehend aus vier 
schmalen Parzellen, sollte trotz der enormen 
Zerstörung und der geringen kunsthistorischen 
Bedeutung der beiden innen liegenden Objekte 
weitgehend wieder in ihrem Vorkriegszustand 
hergestellt werden (Abb. 5, Kartenvergleich I). 
Auch die Platzwände des Albrecht-Dürer-Plat-
zes sollten – trotz nahezu völliger Zerstörung – 
in Struktur und Kubatur an den Vorkriegszu-
stand angepasst und – teilweise sogar mittels 
Rekonstruktionen – wiederhergestellt werden. 
Die Wiederaufbaukategorien wurden demnach 
vorrangig auf Basis der städtebaulichen Be-
deutung des jeweiligen Stadtbereichs festge-
legt. Das Hauptaugenmerk lag also auf der Bei-
behaltung der über Jahrhunderte tradierten 
Straßen- und Platzräume, die zumeist gleich-
sam Bereiche in Nachbarschaft von Einzel-
denkmalen darstellten oder diese umgaben. 
Ein ähnliches Planungsmuster zeigt sich für den 
Egidienplatz. Auch hier sollten nicht nur die his-
torisch bedeutenden Objekte an der Nordseite 
des Platzes wiederaufgebaut werden, die zu-
mindest noch in ihren Grundmauern bestanden, 
sondern auch die Platzwand gegenüber der 
Hauptfassade der Egidienkirche, die bis auf ein-
zelne Außenmauern zur Gänze zerstört war und 
mit dem Palais Tucher (Egidienplatz 7) lediglich 

ein Gebäude von kunsthistorischer Bedeutung 
darstellte (Abb. 6, Kartenvergleich II). Auch hier 
ist also die festgelegte Wiederaufbaukategorie 
nur bedingt auf die (kunst-)historische Bedeu-
tung der zerstörten Gebäude und auch nicht auf 
das Schadensbild zurückzuführen. Auch in die-
sem Fall galt das Interesse der Wiederherstel-
lung der stadtmorphologischen Anlage. Abseits 
der bedeutenden Platzräume und Straßenfüh-
rungen wurden die Dinge hingegen anders ge-
wichtet: Für die Bebauung am unmittelbar an 
St. Sebald angrenzenden Weinmarkt etwa war 
ein „freier Wiederaufbau“ vorgesehen, trotz 
umfangreich erhaltener Bausubstanz – mit-
unter auch von (kunst-)historischer Bedeutung. 
Ja, es wurden in diesem Bereich sogar Stra-
ßendurchbrüche und eine Platzerweiterung 
vorgeschlagen.

Die vergleichende Kartenanalyse zum Egidien-
platz zeigt jedoch, dass neben diesen städ-
tebaulichen Aspekten dennoch auch denk-
malpflegerische Wertzuschreibungen in die 
Wiederaufbauplanung einflossen. Für viele zer-
störte Bauten, die in der (Denkmal)Wertstu-
fenkarte als bedeutend ausgewiesen werden, 
wurde eine Wiederherstellung vorgesehen, un-
abhängig von ihrem Zerstörungsgrad. Dafür 
spricht auch die sehr viel genauere Kartierung 
der Baudenkmale in den Schadenskarten. Die 
Relevanz der denkmalpflegerischen Bewer-
tung zeigt auch die Beobachtung, dass für den 
Bereich beiderseits der Königstraße ein „freier 
Wiederaufbau“ unter Beibehaltung der Bauli-
nien und der Bebauungsstruktur vorgesehen 
war, obwohl noch zahlreiche der hier vor allem 
aus der Gründerzeit stammenden Gebäude zu-
mindest in ihren Außenmauern erhalten wa-
ren (Abb. 7, Kartenvergleich III). Die (Denkmal)
Wertstufenkarte weist entlang des Straßenver-
laufs – mit Ausnahme zweier Kirchen und der 
Mauthalle – keinerlei als wertvoll eingestufte 
Gebäude aus. Deutlich wird dadurch das offen-
bar geringe Interesse an der Wiederherstellung 
der damals wenig geschätzten gründerzeitli-
chen Bausubstanz.34

Die Ergebnisse der vergleichenden Karten-
analyse lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen: Die Wiederaufbauentscheidungen waren 
nicht zwingend an die vorhandene Subs-
tanz gebunden. Wie in den Beispielen ge-
zeigt, wurden auch teilerhaltene und stark 
zerstörte Gebäude und Strukturen mit gerin-
geren Denkmaleigenschaften zum Wieder-
aufbau vorgesehen, wenn die städtebaulichen 

34 Grund für die geringen Vorgaben für 
den Wiederaufbau war vermutlich auch, 
dass die Königstraße erneut zu einer Ge-
schäftsstraße ausgebaut werden sollte; 
Grundgedanken und Richtlinien 1947, S. 2; 
vgl. auch Ruth Bach-Damaskinos: „Die 
untere Königstraße als neue Verkehrs-
achse“, in: Diefenbacher/Henkel 2009, 
S. 135–143, hier S. 135.

Abb. 4 Nürnberg, Winklerstraße 31–37, August 1946, Bildarchiv Foto Marburg
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Gegebenheiten es nahelegten. Welche Bau-
ten, Platzsituationen und Straßenzüge in wel-
cher Form wiederherzustellen seien, ging also 
vorrangig auf städtebauliche Überlegungen 
zurück. Die charakteristischen Raumformatio-
nen „Alt-Nürnbergs“ sollten im Wiederaufbau 
weiter tradiert werden, erst in zweiter Linie 
wurden die Erhaltenswürdigkeit der Objekte 
und der Erhaltungszustand mitberücksichtigt. 
Bereits vor dem Krieg festgelegte Wertzu-
schreibungen durch die Denkmalpflege flos-
sen dabei in die Ausbildung der „inselartigen 
Quartiere“ um Einzeldenkmale entscheidend 
mit ein. Der Tradierung der Straßenführung 
und Platzformationen kam letztlich größere 
Bedeutung zu als der im Einzelfall möglichen 
Erhaltung historischer Bausubstanz. Darü-
ber hinaus zeigt die vergleichende Kartenana-
lyse, dass Wiederherstellungen vor allem für 
Bereiche um Einzeldenkmale vorgesehen wa-
ren. Stadträumliche Gegebenheiten wurden 

wiederaufgenommen und sollten zusammen 
mit ergänzenden, angepassten Neubauten ein 
stimmiges Ganzes ergeben. 

Für die stadtbildprägenden und historisch be-
deutsamen Bauten sollte gemäß der Nürnber-
ger Stadtplanung eine angemessene bauliche 
Umgebung geschaffen werden. Nicht immer 
befolgte man dabei die einst getroffene Grund-
satzentscheidung der strikten Ablehnung von 
Rekonstruktionen bei gleichzeitiger Erhaltung 

„ergänzungsfähiger“35 Bauten. Die Gestaltung 
der Neubauten in der Altstadt und die „notwen-
dige Synthese zwischen erhaltenem Alten und 
dem Neuen“, betrachtete Heinz Schmeißner 
als „besondere Herausforderungen“. Wieder-
holt verwies er dabei auf die Bedeutung der his-
torischen Bauten, die wie „kostbare Edelsteine 

35 So schreibt Heinz Schmeißner 1950: „Die 
erhalten gebliebenen Baudenkmale zu 
pflegen und die noch ergänzungsfähi-
gen Ruinen wiederaufzubauen, ist eine 
verpflichtende Aufgabe für die Stadt“; 
Heinz Schmeißner: „Die Planung des 
Wiederaufbaus“, in: Arbeitsgemeinschaft 
für Ausstellungen GmbH, AFAG (Hrsg.): 
Jubiläumshandbuch 900 Jahre Nürnberg, 
Nürnberg: Wagner, 1950, o. S.

Abb. 5 Kartenvergleich I, Kirche St. Sebald, 
Weinmarkt und Albrecht-Dürer-Platz, 
Ausschnitt der Schadenskarte (oben), des 
Grundplans (mittig) und der (Denkmal)
Wertstufenkarte (unten)

Abb. 6 Kartenvergleich II, Egidienplatz, 
Ausschnitt der Schadenskarte (oben), des 
Grundplans (mittig) und der (Denkmal)
Wertstufenkarte (unten)

Abb. 7 Kartenvergleich III, Königstraße, 
Ausschnitt der Schadenskarte (oben), des 
Grundplans (mittig) und der (Denkmal)
Wertstufenkarte (unten)



einer Kette in eine zurückhaltende Fassung 
neuer Bauten einzufügen“ seien.36 Anders als 
in Hannover oder Braunschweig wählte man in 
Nürnberg aber nicht den Weg der (Re-)Konst-
ruktion von „Traditionsinseln“.37 Die über Jahr-
hunderte tradierten Platzräume und ihre Be-
ziehung zum Denkmal sollten auch in der 
Nachkriegsstadt übernommen werden, ohne 
dabei die Wunden des Krieges gänzlich zu 
schließen. Sie wurden als „Kernelemente“ 
des Wiederaufbaus aufgefasst, vergleich-
bar mit den „Kristallisationspunkten“ in den 

36 Schmeißner 1950.

37 Siehe zu Hannover v. a. Ralf Dorn: „Tradi-
tionsinseln im Trümmermeer. Zur Genese 
und Rolle der Altstadt in der Aufbaupla-
nung Hannovers unter Stadtbaurat Rudolf 
Hillebrecht“, in: Hannoversche Ge-
schichtsblätter, Bd. 72, 2018, S. 163–178. 

Überlegungen des bayerischen Generalkonser-
vators Georg Lill. Auch in den Stadtkarten der 
1940er- und 1950er-Jahre wurden sie als Erbe 
definiert und für die Planenden dadurch deut-
lich als solches ausgewiesen.

DER „CHARAKTER“ DER STADT –  
GEBAUTES UND ZU BAUENDES ERBE

Gemäß Georg Lill waren Nürnberg und auch an-
dere „alte bayerische Städte“ wie Würzburg 
oder Augsburg „Organismen von persönlichster 
Eigenart und schärfster Differenzierung“38, die 
in dieser Einmaligkeit erhalten bleiben sollten. 
Diese Eigenart zu bewahren, schien nicht nur 
über die Erhaltung des historischen und wie-
deraufbaufähigen Bestands erzielt werden zu 

38 Lill 1946, S. 29.

können, sondern auch über die bauliche Ge-
staltung der Neubauten. Wie in vielen anderen 
Städten stand auch die Nürnberger Stadtver-
waltung vor der Herausforderung, der flächig 
zerstörten (Alt-)Stadt wieder eine Gestalt zu 
geben.

Von vielen Stadtverwaltungen und Planer:in-
nen wurde zu Beginn des Wiederaufbaus vor 
dem Verlust des „Charakters“ und vor „ge-
sichtslosen“ Altstädten gewarnt.39 Auch in Köln 
war man im Rahmen der Wiederaufbauplanung 
nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs 
auf der Suche nach dem „Charakter“.40 Ziel des 
Wiederaufbaus musste sein, so Hans Vogts, 
städtischer Konservator in den Jahren 1933 bis 
1948, der bereits im Rahmen der Stadtgesun-
dungsmaßnahmen und der „Entschandelung“ 
Kölns in den frühen 1930er-Jahren gemäß den 
damaligen Vorstellungen des „Charakters“ die 
Gestaltung der Stadt mitgeprägt hatte,41 „Kölns 
Eigenart und historischen Charakter für die Zu-
kunft zu sichern“42. Er verstand darunter die 
Wiederherstellung des Stadtbildes und keine 

39 So stellt u. a. Fritz Schumacher ganz 
allgemein und auch für Hamburg fest: 
„Wenn wir jetzt vor den Trümmern einer 
dieser Städte stehen, mit der Aufgabe, 
sie wieder aufzubauen, gilt es, etwas 
von diesem unbestimmbaren Charakter 
ihres zerstörten Wesens einzufangen und 
sich doch nicht durch Zufälligkeiten ihrer 
historischen Reste bei unvermeidlichen 
Eingriffen beirren zu lassen.“; Auszug aus: 
Zum Wiederaufbau Hamburgs, Rede von 
Fritz Schumacher im Hamburger Rathaus 
am 10.10.1945, zitiert nach: Werner Durth/
Niels Gutschow: Träume in Trümmern. 
Planungen zum Wiederaufbau zerstörter 
Städte im Westen Deutschlands 1940–
1950, Braunschweig-Wiesbaden: Vieweg, 
1988, S. 700; vom zu erhaltenden „Cha-
rakter“ spricht auch Friedrich  Bleibaum 
für Kassel („Kurze Erläuterungen zu dem 
Plan über die Wertstufen der beschädig-
ten Baudenkmäler in der Altstadt Kassel“, 
in: Düwel/Gutschow, 1988, S. 804–805) 
und Karl Elkart für Hannover (in seinem 
Vorwort zu seinen „Erläuterungen zu 
dem Neugestaltungsplan der Gauhaupt-
stadt Hannover“ 1944/45; siehe Durth/ 
Gutschow, 1988, S. 776).

40 Zur Wiederaufbauplanung und Stadt-
gestaltung in Köln siehe v. a.: Gerhard 
 Vinken: Zone Heimat. Altstadt im moder-
nen Städtebau, Berlin: Deutscher Kunst-
verlag, 2010, S. 168–172. 

41 Vinken 2010, S. 137–146.

42 Hans Vogts (o. T.), 19.09.1946, Histori-
sches Archiv Stadt Köln (HAStK) Acc 
229/426; zitiert nach: Vinken 2010, S. 178.

Abb. 8 Titelblatt Wilhelm Schwemmer,  Das Nürnberger Wohnhaus. Führer zu großen 
Baudenkmälern , Bd. 45, Berlin 1944



moderne, funktionale Bebauung.43 Im Zuge des 
„Wiederaufbaus“ sollte auch alles „Störende“, 
Fremde und Unfunktionale entfernt und durch 
Wiederherstellungen und ergänzende, ange-
passte Neubauten wieder „Charakteristisches“ 
gebaut werden.44 

Auch in Nürnberg wurde also die Frage nach 
dem „Charakter“ der Stadt gestellt, den es im 
Zuge des Aufbaus zu erhalten und durch die ge-
zielte Gestaltung der Neubauten auch neu zu 
schaffen galt. In der frühen Planungsphase des 
Wiederaufbaus wurde also nicht nur das un-
bedingt Erhaltenswerte festgelegt, sondern 
auch der bauliche „Charakter“ Nürnbergs er-
neut definiert. Als bestimmende Komponenten 
des „Charakters“ der Stadt wurden die spezifi-
sche Kubatur der Bürgerhäuser, bedingt durch 
Parzellenbreiten, Gebäudehöhen und eine spe-
zielle Dachneigung, die verwendeten Bauma-
terialien sowie die prägenden baulichen Detail-
formen ausgemacht, wie z. B. die „Chörlein“45. 
Wie in Lübeck, Freiburg oder Münster sollte der 
bauliche „Charakter“ der Altstadt nach dem 
Krieg weiterhin über die Bürgerhäuser definiert 
werden, die aufgrund ihrer Anzahl das Stadtbild 
wesentlich mitbestimmt hatten. Die typischen 
Eigenschaften der Bürgerhäuser sollten in an-
gepassten Neubauten nachempfunden werden, 
um den Charakter Nürnbergs zu wahren. Die 
Erhaltung des Charakters wurde somit auch 
zum schöpferischen Akt, Erhaltung und Gestal-
tung gingen in der Festschreibung des „Nürn-
berger Erbes“ Hand in Hand. Die flächenhafte 
Zerstörung in den Jahren des Zweiten Welt-
kriegs stellte die Stadt vor die schwierige Auf-
gabe des Wiederaufbaus dieser zahlreichen 
Einzelbauten.

Der Typus des „Nürnberger Altstadthauses“ als 
konstituierendes Merkmal der Altstadt wurde 
bereits im 19. Jahrhundert herausgestellt.46 In 
der Zeit des Nationalsozialismus wurde ihm ein 
Bedeutungszuwachs zuteil, das Bild des Nürn-
berger Bürgerhauses wurde weiter geformt und 
überhöht.47 Wilhelm Schwemmer bezeichnete 
1944 gerade die „schlichte äußere Erscheinung, 

43 Vinken 2010, S. 163.

44 Vinken 2010, S. 169.

45 Erker häufig in der Mittelachse der 
Straßenfassade, zumeist im ersten 
Obergeschoss.

46 Zum Umbau der Nürnberger Altstadt im 
19. Jahrhundert siehe v. a. Brix 1981.

47 Neben der Stadtmauer und der Burg 
wurde dem Nürnberger Altstadthaus ein 
eigener Band in der Reihe Führer zu gro-
ßen Baudenkmälern gewidmet; Wilhelm 
Schwemmer: Das Nürnberger Wohnhaus, 
Führer zu großen Baudenkmälern, Bd. 45, 
Berlin: Deutscher Kunstverlag, 1944.

seine völlig einfache, ungegliederte Fassade“ 
als die wesentlichen Kennzeichen des Nürnber-
ger Bürgerhauses, das „jedem äußeren Prunk 
abgeneigt“48 sei (Abb. 8). Dank dieser Eigenart 
schien es als Repräsentant des idealen deut-
schen Altstadthauses prädestiniert zu sein. In 
Schwemmers Lobgesang werden abschlie-
ßend nicht nur „bemerkenswerte Beispiele für 
das Alt-Nürnberger Wohnhaus“ angeführt, son-
dern auch Bauten mit besonderen „Nürnberger 
Dacherkern“ und „Nürnberger Chörlein“ aus 
den vergangenen Jahrhunderten.49 Die „Chör-
lein“ wurden auch Ende der 1930er-Jahre als 
besonders charakteristische Baudetails aus-
gemacht. Sie waren seit dem Mittelalter bis in 
die Barockzeit in unterschiedlichen Materialien 
(Holz oder Stein) ausgeführt worden und präg-
ten seitdem das Bild des Nürnberger Bürger-
hauses und der gesamten Stadt. Im Zuge des 
Wiederaufbaus in den Jahren um 1945 sollten 
daher derartige originale – und originäre – Bau-
teile und auch Fassadenfiguren spolienartig in 
den Neubauten übernommen werden. In der 
dem geprüften Gesamtschadensplan zuzuord-
nenden Liste wurden ebendiese historischen 
Bauelemente als „wertvolle noch erhaltene 
Bauteile“ von kunsthistorischer Bedeutung er-
fasst und ihr Vorhandensein handschriftlich mit 
Positionsnummern im Plan vermerkt (Kat.  VI-12, 
Ausschnitte).50 Anhand der Karte wird daher 
das erhaltenswerte und „charakterprägende“ 
Erbe im Stadtgrundriss lokalisiert.

Die Instandsetzung der größtenteils in Privat-
besitz befindlichen Bürgerhäuser durchzuset-
zen, war allerdings eine nahezu unmögliche 
Aufgabe und wäre, angesichts des Zerstö-
rungsgrades, zumeist einer eigentlich nicht ge-
wünschten Rekonstruktion gleichgekommen. 
Der „Charakter“ Nürnbergs sollte daher im 
Gesamteindruck der Stadt erhalten bzw. tra-
diert werden. Wesentliche Parameter dafür wa-
ren sowohl die annähernde Beibehaltung des 
Stadtgrundrisses und die Kleinteiligkeit der Be-
bauung, ebenso wie die Instandsetzung der 
wiederaufbaufähigen, weil nicht gänzlich zer-
störten Bauten und ihrer schlichten Fassaden. 
Sie mussten durch eine Masse an Neubauten 
unter Vorgabe von Stockwerksanzahl, Kubatur 
und Dachneigung ergänzt werden.51 Die unter-
suchten Karten zeigen dies deutlich auf. Für 

48 Schwemmer 1944, Bd. 45, S. 6.

49 Schwemmer 1944, Bd. 45, S. 6–20.

50 Liste gez. Siegfried Jacob, am 08.09.1945; 
Stadtarchiv Nürnberg, C 30/I, Nr. 246.

51 Laut Mulzer besaß die Bauverwaltung 
nur wenig Einfluss auf die Gestaltung der 
Häuser in Privatbesitz. In einer verbindli-
chen Rahmenplanung konnten nur wenige 
Vorschriften ausgegeben werden, wie 
Stockwerkszahl und Dachneigung (Mulzer 
1972, S. 120–121).

Nürnberg waren es die im Grundplan braun aus-
gewiesenen Bereiche, die laut Kartenlegende 
„im gebundenen Rahmen“ und laut Richtlinien 
in „ihrem allgemeinen Charakter“ wiederaufge-
baut werden sollten.52 Diese Stadtbereiche soll-
ten damit nicht nur der Erhaltung, sondern gar 
der „Unterstreichung wichtiger Charakterzüge 
der Stadt“53 dienen. Die notwendigen Neu-
bauten sollten die erhaltenen historischen Ge-
bäude einbinden und sich dabei an „gewisse 
Gebundenheiten des betreffenden Stadtteiles“ 
halten. 

Etwas vereinfachend gesagt, wurden in Nürn-
berg letztlich vier Varianten von Neubauten rea-
lisiert, in denen in Abstufungen mehr oder weni-
ger originale Bauteile Verwendung fanden: Das 
Spektrum an Neubauten reicht von Rekonst-
ruktionen des Vorkriegszustands über histori-
sierende Neubauten, Neubauten mit verbauten 
Spolien bis hin zu einer gänzlich neuen Gestal-
tung.54 Diese in ihrer Kubatur relativ homogene 
Masse an Bauten sollte als Rahmen für die his-
torischen „Juwelen“ dienen und dabei zu den 
historischen Bauten bewusst nicht in Konkur-
renz treten, sondern zur Steigerung der Wir-
kung des historischen Erbes beitragen: Es galt, 
Nürnberg so wiederaufzubauen, dass „ein ge-
schlossenes Werk entsteht, in dem die histo-
rischen Bauten ihrem Wert entsprechend sich 
behaupten“55.

Als konstituierende Elemente des „Charakters“ 
Nürnbergs wurden aber nicht nur die Einzel-
denkmale und die überlieferten oder wiederauf-
bauwürdigen Bürgerhäuser verstanden, son-
dern auch die über Jahrhunderte beibehaltenen 
Platzformationen und Straßenverläufe und 
die neuaufzubauenden Stadtbereiche. Das im 
Zuge des Wiederaufbaus geschaffene Gesamt-
bild Nürnbergs wurde letztlich auf Basis des 
Verständnisses des baulichen Erbes gestaltet: 
„Typische“, „charakteristische“ Züge der Stadt 
sollten – neuerlich – herausgestellt werden. In 
der Fortschreibung des baulichen Erbes der 
Stadt übernahmen sowohl die Einzeldenkmale 
und vereinzelt noch erhaltenen Bürgerhäuser 
als auch die Neubauten eine entscheidende 
Funktion. Als „Eigenart“ und „Erbe der Stadt“ 
definierte man nach Kriegsende auch die städ-
tebaulichen Elemente (Platzräume und Stra-
ßenzüge) und die Gesamtwirkung der Altstadt, 

52 Grundgedanken und Richtlinien 1947, S. 2.

53 Grundgedanken und Richtlinien 1947, S. 2.

54 Laut Mulzer wurde die Architektur der 
Neubauten in der „Anpassung bis zur 
Synthese von Alt und Neu zunehmend 
abstrakter und substanzleerer“. Auch die 
Stadtverwaltung habe zu einer „ziemlich 
modernen Gestaltung“ tendiert (Mulzer 
1972, S. 120–121). 

55 Grundgedanken und Richtlinien 1947, S. 1.

Definition und Transformation von Erbe 
im Rahmen der Wiederaufbauplanung 
Ein Blick auf Leipzig und Nürnberg

Birgit Knauer75
Kapitel 7



die innerhalb der wiederaufgebauten Stadt-
mauer und des Netzes an wiederhergestellten 
Einzeldenkmalen ihren historischen Rahmen 
verfestigte.

Der Diskurs um das „Charakteristische“ wurde, 
wie oben erwähnt, nicht nur in Nürnberg, son-
dern auch in vielen anderen Städten des Wie-
deraufbaus geführt, auch in Großbritannien. 
Hubert de Cronin Hastings und andere präg-
ten durch ihre Beiträge in der Zeitschrift The Ar-
chitectural Review und durch zahlreiche Pub-
likationen die Gestaltung des Wiederaufbaus 
englischer Städte.56 Sie forderten das „pictu-
resque“ (das „Malerische“) oder auch eine lo-
kale und regionale Eigenart – den „character“ – 
als wesentliches Moment des Städtebaus, 
im bewussten Gegensatz zu den funktional- 
modernen Grundsätzen der CIAM. Bis 1947 
entwickelte sich der Wille, „to unite  national 
character with the spirit of the Age“57, zum 
Grundsatz. Eine kritische und kreative Neu-
interpretation der Tradition sollte für Kontinuität 
zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft sorgen.58 

Prägend waren auch die Planungen von Tho-
mas Sharp für Durham, Exeter und Oxford, wie 
die Aufarbeitung von John Pendlebury und Pe-
ter J. Larkham eindrucksvoll zeigt.59 Der Ge-
nius Loci spielte bei Sharp eine wichtige Rolle, 
er versuchte stets, so Pendlebury, ein „unders-
tanding of the individual characteristics of pla-
ce“60 zur Grundlage zu machen, wobei im Falle 
von Oxford vor allem räumliche Konfiguratio-
nen als prägend erachtet wurden und weniger 

56 Erdem Erten: „Townscape as a Project 
and Strategy of Cultural Continuity“, in: 
John Pendlebury/Erdem Erten/Peter J. 
Larkham (Hrsg.): Alternative Visions of 
PostWarReconstruction: Creating the 
Modern Townscape, New York: Routledge, 
2015, S. 35–53.

57 Erten 2015, S. 39.

58 Erten 2015, S. 35–39.

59 Siehe dazu v. a. (in: John Pendlebury/
Erdem Erten/Peter J. Larkham (Hrsg.): 
Alternative Visions of PostWarRecons-
truction: Creating the Modern Townscape, 
New York: Routledge, 2015) die Beiträge 
von John Pendlebury („Making The Mo-
dern Townscape. The Reconstruction 
Plans of Thomas Sharp“, S. 125–141) und 
Peter J. Larkham/Keith D. Lilley („Towns-
cape and Scenography: Conceptualizing 
and Communicating the New Urban 
Landscape in British Post-War Planning“ 
S. 108–121).

60 Pendlebury, S. 127.

die historische Bausubstanz.61 In Sharps Ver-
ständnis hatten Orte „a character that extends 
beyond particular buildings“62, einen Charakter, 
den es im Vorfeld der Planung zu erfassen galt.

Zur Verdeutlichung der Reichweite dieses Dis-
kurses und der Vergleichbarkeit der Aufbau-
strategien und Erbeprozesse scheint es an-
gebracht, abschließend noch einmal auf die 
Entwicklungen in Leipzig zurückzukommen: 
Auch für Leipzig erkannte man diverse „cha-
rakterisierende“ Züge, die im Rahmen des Wie-
deraufbaus erhalten bleiben sollten: Für Stadt-
baurat Walther Beyer waren dies einerseits die 
„Kulturbauten“, die in den Straßen und Platz-
räumen „eindrucksvoll in Erscheinung“ tre-
ten würden und nur in Einzelfällen völlig zer-
stört waren (z. B. die Matthäikirche). Zum 
anderen waren es „die für den Leipziger Stadt-
kern charakteristischen Messehäuser“  sowie 
die „wertvollen historischen Bürgerbauten“ 
des Leipziger Barocks, die im Krieg am stärks-
ten getroffen wurden, aber dennoch in beacht-
lichem Ausmaß erhalten waren.63 Die weitge-
hende Erhaltung des Bestands wurde auch 
in Leipzig als Prämisse vorgegeben – ja auch 
die Verbesserung seiner Wirkung. Ähnlich wie 
bei Schmeißners „Juwelen“ sollten die erhal-
tenen Bauten in eine neue, zurückhaltende 
Fassung gebracht werden: „Für das Stadt-
bild werden auch in Zukunft die alten Kul-
tur- und Profanbauten maßgebend sein und 
der Stadt umsomehr [sic!] ihr Gepräge geben, 
als die kommende Zeit uns zu einfachster und 
schlichtester Bauweise zwingen wird. Nur we-
nige deutsche Großstädte werden heute noch 
in dem Maße wie Leipzig erhaltene alte Bau- 
und Kulturdenkmale besitzen. Das verpflichtet 
uns, sie von störenden Verbauungen freizuma-
chen und zur besten städtebaulichen Wirkung 
zu bringen.“64 Die für das Altstadtbild Leip-
zigs ebenfalls charakteristischen Erker sollten 
nachempfunden werden und auch in Zukunft 
„den einzelnen Hausfassaden das notwen-
dige Relief“ geben.65 In Leipzig waren es darü-
ber hinaus die „sehr bewährten, ja fast 

61 Pendlebury, S. 132.

62 Pendlebury, S. 138f.

63 Erläuterungsbericht des Stadtplanungs-
amtes zum Fluchtlinienplan für die Innere 
Altstadt vom 30.07.1947; Stadtarchiv 
Leipzig, StVuR 14263, Blatt 42.

64 Ebd.

65 Schreiben Stadtbaudirektor an Lan-
desdenkmalpfleger Dr. Bachmann, 
22.06.1944, S. 2, Stadtarchiv Leipzig, 
Kap. 19, Nr. 155, Bd. 4.

unentbehrlich gewordenen Durchgangshöfe“66, 
die in der Struktur und im Grundriss der Stadt 
erhalten bleiben sollten. Laut Landesdenkmal-
pflege würde die „Beibehaltung der Durch-
gangshöfe und Erkern [sic!] wenigstens einige 
der besonderen Züge des Leipziger Straßenbil-
des in die Zukunft retten“67. Laubengänge gal-
ten „bei guter Gestaltung“ auch für die Lan-
desdenkmalpflege als „Fortschritt“, da ihre 
Errichtung anstelle der „störenden großen Öff-
nungen der Geschäftseinbauten“ als eine Ver-
besserung des Stadtbildes verstanden wurde.68 
Auch hier zeigt sich, dass die Zerstörungen des 
Krieges und die Maßnahmen des Wiederauf-
baus auch als Chance begriffen wurden – nicht 
nur in den Reihen der Stadtplanungsämter.69 
Bautypologische und städtebauliche Eigenhei-
ten wurden auch in Leipzig im Zuge des Wieder-
aufbaus als „Erbe der Stadt“ verstanden und 
sollten nicht nur erhalten, sondern auch in den 
Neubauten wiederaufgegriffen werden. 

ERHALTUNG ALS PROZESS

Abweichungen zwischen den Planungskarten 
und der letztlich erfolgten baulichen Umset-
zung lassen den Wiederaufbau sowohl für Leip-
zig als auch für Nürnberg als einen komplexen 
Planungs- und Entscheidungsprozess erschei-
nen, in dem die Frage der Erhaltung eine ent-
scheidende Rolle spielte und jeweils für den 
Einzelfall, das heißt sukzessive und über einen 
längeren Zeitraum hinweg, von unterschiedli-
chen Akteur:innen und auf Basis zahlreicher 
Faktoren entschieden wurde.

Nach der Ausarbeitung des ersten Grundplans 
von 1945/47 erfolgte in Nürnberg eine Weiter-
entwicklung in zwei Stufen.70 Im Grundplan von 
1950 (Kat. VI-19) wurden die Ergebnisse des 
Wiederaufbauwettbewerbs von 1947/48 einge-
arbeitet. In den folgenden Jahren wurden wei-
tere Vorschläge aufgegriffen und Änderungen 
vorgenommen, die man sieben Jahre später 
neuerlich in einem Grundplan zusammenfasste 

66 Walther Beyer: „Vorwort“, in: Neuordnung 
und Gestaltung der inneren Altstadt von 
Leipzig, Leipzig 1949, S. 3.

67 Schreiben Dr. Bachmann an Stadtbaudi-
rektor Busse, 03.07.1944, S. 1, Stadtarchiv 
Leipzig, Kap. 19, Nr. 155, Bd. 4.

68 Ebd.

69 In Nürnberg sollte etwa der erst durch 
die Zerstörung freigelegte Blick von der 
Lorenz kirche aus auf die Burg als „einma-
lige Darstellung des Begriffes von Alt-
Nürnberg“ er- bzw. beibehalten werden 
(vgl. Rosner 2009, S. 129).

70 Rosner, S. 129–133.
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(Kat. VI-20). Im Vergleich untereinander bilden 
diese Karten nicht nur den Wiederaufbau, son-
dern auch die Erhaltung und Instandsetzung 
historischer Bausubstanz als einen langwieri-
gen Prozess ab. Durch die Gegenüberstellung 
und Überlagerung der Grundpläne und anhand 
eines Abgleichs mit dem heutigen Zustand las-
sen sich Abweichungen von den anfänglichen 
Vorstellungen des Wiederaufbaus und auch 
von der Erhaltung der historischen Bausubs-
tanz im Stadtgefüge erkennen. Diese fußten 

nicht nur auf der Einschätzung des Schadens-
grades und der kunsthistorischen Bedeutung 
der Gebäude, sondern auch auf weiteren Fak-
toren wie den Besitzverhältnissen, der Lage der 
Objekte und dem Zeitpunkt der Entscheidungs-
findung.71 Über mehrere Jahre hinweg erfolg-
ten Planungsänderungen. Die letztlich zur Um-
setzung gelangten Planungen zeigen teilweise 
eine große Diskrepanz zu den ursprünglichen 
Vorhaben: In vielen Fällen orientierten sich die 
Realisierungen stärker am Vorkriegszustand 
als ursprünglich vorgesehen, andererseits wur-
den auch viele wiederaufbaufähige Gebäude 
letztlich durch Neubauten ersetzt (Abb. 9, 
Karten vergleich IV). Die vergleichende Analyse 
macht das über mehrere Jahre hinweg erfolgte 
 Abwägen zwischen Denkmalbedeutung, erhal-
tener Substanz und verkehrstechnischer Not-
wendigkeit deutlich. 

Änderungen in der Baulinienführung, der Be-
bauungsstruktur und der Form des Wiederauf-
baus erfolgten vor allem abseits der Platzräume 
und im Bereich des „freien Wiederaufbaus“ und 
hier im Speziellen im Blockinneren und in den 
weniger einsehbaren Bereichen der Stadt.72 Es 
war zwar von Beginn an definiert, dass die wich-
tigsten Stadträume wiederaufgebaut werden 
sollten, und an dieser Entscheidung änderte 
sich auch im Laufe der 1950er-Jahre nichts. 
Dennoch zeigt die vergleichende Analyse, dass 
die Form des Wiederaufbaus im Bereich der 
Platzräume, die im ersten Grundplan festge-
legt worden war, nur bedingt befolgt wurde. 
In der tatsächlichen Umsetzung lässt sich 
kaum zwischen Wiederaufbau im „ursprüngli-
chen“ oder im „allgemeinen“ Charakter diffe-
renzieren;  sowohl in den braun als auch in den 
grün markierten Bereichen wurden Neubau-
ten letztlich ähnlich gestaltet. Augenscheinlich 
sollte zu Beginn eine größere Anzahl an Bau-
ten in ihrem „ursprünglichen Charakter“ wie-
deraufgebaut werden, was dann letztlich wohl 
aus finanziellen, organisatorischen und auch 

71 Auf letztere Faktoren in der Entscheidung 
über die Erhaltung historischer Bausubs-
tanz verweist bereits Mulzer 1972, S. 84f; 
wie dieser Beitrag belegt, muss Mulzers 
Einschätzung, dass der Erhaltungs-
zustand sowie die städtebauliche und 
künstlerischer Bedeutung nur bedingten 
Einfluss auf die Wiederherstellung gehabt 
hätten, relativiert werden (Mulzer 1972, 
S. 84).

72 Bspw. im etwas abseits liegenden Bereich 
des Egidienplatzes, hinter dem Chor der 
Egidienkirche.

bautechnischen Gründen nicht möglich war.73 
Schlussendlich folgte der erste Grundplan nach 
Kriegsende wohl auch subjektiven planerischen 
Einschätzungen und Wunschvorstellungen. 

Der Albrecht-Dürer-Platz war so stark zerstört, 
dass kaum noch brauchbare Bauteile vorhan-
den waren (Abb. 10). Die angrenzenden Bauten 
waren vermutlich aus diesem Grund größten-
teils für einen Wiederaufbau „im gebundenen 
Rahmen“ (braun) vorgesehen und nicht, weil 
es hier vor der Zerstörung keine erhaltenswer-
ten Gebäude gegeben hätte. Nur im Bereich der 
östlichen Platzseite sollte „im ursprünglichen 
Charakter“ wiederaufgebaut werden, da in die-
sem Bereich auch noch Reste historischer Bau-
substanz bestanden (Abb. 11) und sich an die-
ser Platzseite vor der Kriegszerstörung einige 
historisch bedeutsame Bauten befunden hat-
ten. Letztendlich wurden nur zwei Gebäude am 
Albrecht-Dürer-Platz (Nr. 9 und 11) tatsächlich 
wiederaufgebaut bzw. rekonstruiert. Beide la-
gen allerdings in einem Bereich, der für einen 
Wiederaufbau im „allgemeinen Charakter“ be-
stimmt war. Ihre Wiederherstellung war also 
ursprünglich nicht vorgesehen gewesen. Die 
frühe Festlegung von Wiederaufbauzielen im 
ersten Grundplan von 1945 hat also letztlich nur 
bedingt Aussagekraft hinsichtlich der erfolgten 
Ausführung des Wiederaufbaus. Hingegen er-
möglicht der Plan eine sehr viel bedeutsamere 
Aussage über die ursprüngliche Vision des Wie-
deraufbaus in den ersten Nachkriegsjahren. 
Der Abgleich mit späteren Karten und die Ana-
lyse der Planänderungen weisen die Phase der 
Wiederaufbauplanung als Aushandlungspro-
zess zwischen Erhaltung und Wiederherstellung 
einerseits und Neugestaltung andererseits aus.

73 Zahlreiche wiederaufbaufähige und laut 
Grundplan auch -würdige Bürgerhäuser in 
städtischem Besitz und Bauten in Privat-
besitz wurden nach 1945 auch tatsächlich 
nicht wiederaufgebaut. Zum Abriss wie-
deraufbaufähiger Gebäude siehe Mulzer 
1972, S. 80–83 und S. 97–99.

Definition und Transformation von Erbe 
im Rahmen der Wiederaufbauplanung
Ein Blick auf Leipzig und Nürnberg
 

Birgit Knauer

Abb. 9 Kartenvergleich IV, Egidienplatz und 
Umgebung, Ausschnitte aus den Grundplänen 
von 1945, 1950 und 1957
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FAZIT 

Anhand der Karten zu Nürnberg kann der Vor-
rang stadtbildprägender, identitätsstiftender 
Raumformationen und darin eingebundener 
Einzeldenkmale im Rahmen des Wiederauf-
baus besonders deutlich veranschaulicht wer-
den. Die Definition von Erbe (baulich wie städ-
tebaulich) und der Stellenwert dieses Erbes 
spiegeln sich in den historischen Stadtkarten 
wider, die letztlich die abstrakte Wiederaufbau-
vorstellung in eine konkrete Planungsgrundlage 
übersetzten.

Für Nürnberg wird anhand der Karten und der 
vergleichenden Analyse deutlich, dass die Wie-
deraufbauplanungen nicht nur die Bewertung 
des Erhaltungszustands als Grundlage heran-
zogen, sondern auch die schon vor der Zerstö-
rung festgelegten Wertzuschreibungen an die 
historische Bausubstanz.74 Auch für Leipzig ist 
die Bedeutung denkmalpflegerischer Wert-
urteile in der Wiederaufbauplanung belegbar, 
greift man doch in der Überprüfung und Doku-
mentation des kriegsbeschädigten Bestands 
auf eine Denkmalliste von 1929 zurück. Darü-
ber hinaus werden in der frühen Wiederaufbau-
phase nicht nur Schadenskarten, sondern auch 
Denkmalkarten erstellt. Die Analyse zeigt, dass 
der frühen Einschätzung von Werner Durth und 
Niels Gutschow, die Denkmalpflege wäre in vie-
len Städten nicht in die Wiederaufbauplanung 
eingebunden gewesen, sondern hätte vielmehr 
die „Rolle einer Feuerwehr“75 gespielt, – zu-
mindest was Nürnberg und Leipzig betrifft – 
widersprochen werden muss: Die Denkmal-
pflege versuchte ihre Erhaltungsinteressen 
im Austausch mit den städtischen Behörden 
durchzusetzen und war – zumindest mancher-
orts – eine aktive Kraft in der Wiederaufbaupla-
nung, die die Festlegung des Erhaltenswerten 
mitdefinierte. 

Das Heritage Making erweist sich letztlich als 
längerer, vielschichtiger Prozess, der nicht nur 
die Entscheidungen um die Erhaltung und In-
standsetzung historischer Substanz umfasste, 
sondern auch die Gestaltung der neu aufzu-
bauenden Stadtbereiche. So stellte der Nürn-
berger Baukunstbeirat noch im Jahr 1953 fest, 
dass „das Eigentümliche und Einmalige dieses 
[Nürnberger] Wesens so typisch wie möglich im 
städtebaulichen Ausdruck und in der baukünst-
lerischen Entfaltung erhalten werden“76 müsse. 
Die Eigenart der Stadt manifestierte sich also 
nicht nur in den historischen Bauten und im 

74 Siehe dazu bereits Knauer/Enss 2022.

75 Durth/Gutschow 1988, S. 245.

76 Resolution des Baukunstbeirates zum 
Problem des Aufbaus der Nürnberger 
Altstadt, 26.11.1953, Stadtarchiv Nürnberg, 
E 10/93, Nr. 1236, S. 1.

 Stadtgrundriss; Nürnbergs „Charakter“ sollte 
auch in der Gestaltung der Neubauten weiter-
geschrieben werden. 

Die in Nürnberg erzielte Wiederherstellung his-
torischer Plätze und Straßenzüge in ihren räum-
lichen Dimensionen kann als Versuch der Wie-
dergewinnung identitätsstiftender Räume 
gelesen werden: Stadtgrundriss und Bebau-
ungsstruktur, vor allem im Bereich um Einzel-
denkmale, wurden beibehalten, um Erinnerung 
und das „Anknüpfen an die Vergangenheit“ zu 
ermöglichen (siehe Kapitel 6). Die Einzeldenk-
male sollten nicht nur wiederhergestellt, son-
dern durch eine angemessene, baulich ange-
passte Nachbarschaft begleitet und in ihrer 
Wirkung gar noch gesteigert werden. Die Be-
deutung des historisch und künstlerisch wert-
vollen Baubestands in der Wiederaufbaupla-
nung geht daher über das Anknüpfen an die 
bauliche Vergangenheit der Stadt hinaus: Die 
instandgesetzten Bauten sollten auch städte-
bauliche Bezugspunkte für die wiederaufge-
baute Stadt und das „fortgeschriebene Erbe“ 
darstellen. 
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Abb. 10 Albrecht-Dürer-Platz, Zerstörungen der nördlichen Platzwand, im Hintergrund eine teilweise intakte Häuserzeile und die in Teilen 
zerstörte Burg, Bildarchiv Foto Marburg

Abb. 11 Albrecht-Dürer-Platz nach Kriegsende, östliche Platzseite mit den noch vorhandenen Gebäudeteilen, August 1946, Bildarchiv Foto 
Marburg



Kapitel 8
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Damage maps and plans of German cities from the time of the Second World War are regularly 
cited in published research as argumentative support for a range of planning strategies. However, 
we know little about this type of source, which has not been the focus of recent research in urban 
history. As a result, little value is often placed on naming the authorship or the last known location 
in which this cartographic material was stored, and it is sometimes no longer possible to examine 
these or to trace the provenance of sources. The few references that can be found in the literature 
mostly point to the relevant city archives, but even there not always to unambiguously identifiable 
collections. Upon inquiry, various building, planning and heritage authorities also repeatedly cited 
the city archive as the location for their repositories of documents. 

In the scope of this research project on war-damage maps, extensive research was carried out on 
thematic maps pertaining to war damage and reconstruction in the archives of the cities of Essen, 
Freiburg im Breisgau, Hanover, Hamburg, Leipzig and Nuremberg. Cartographic material was lo-
cated and accompanying written materials were examined. Although the archives stated that they 
have backlogs in cataloguing documents in the relevant fields, it proved possible to find numerous 
maps and extensive written material. The chapter on archives and archive research aims to pres-
ent the experiences of this research alongside information on informative archival collections in 
each of the cities as a basis for further research.

Das Forschungsvorhaben zur Kriegsschadens-
aufnahme1 hatte sich sechs zu untersuchende 
Stadtbeispiele in Deutschland2 ausgesucht, 
in denen jeweils die Stadtarchive3 zur Kriegs-
schadensaufnahme (vgl. Kapitel 3) im Allge-
meinen und zur Kartierung von Kriegsbeschä-
digung und Wiederaufbau im Speziellen befragt 
wurden. Dabei konnten zwischen 2019 und 2021 
insgesamt über 500 archivalische Bestellein-
heiten – sicherlich mehrere Laufmeter Akten – 
konsultiert werden, die potenziell Informationen 
zum ausgesuchten Themenfeld versprachen. 
Auf die Bedeutung und Reichweite von Scha-
denskarten oder -plänen für den Wiederauf-
bau und sogar für heute noch wahrnehmbare 
Stadtgestaltungen wurde in diesem Band be-
reits hingewiesen. Bereits erschienene Publi-
kationen mit thematischen Karten zur Kriegs-
beschädigung und zum Wiederaufbau, ebenso 
die im Internet vermehrt zugänglichen Scha-
denskarten wurden in diesem Band schon the-
matisiert.4 Dabei war festzustellen, dass eine 
Schadenskarte als Quelle bislang stets unzurei-
chend betrachtet wurde. Ihre Entstehung, Au-
torschaft, Verwendung oder der Verbleib blie-
ben vielfach unbekannt. Das liegt daran, dass 
zuzuordnende oder inhaltlich mit den Karten 

1 DFG-Forschungsprojekt „Kriegsscha-
densaufnahme des Zweiten Weltkriegs in 
deutschen Städten als Heritage Making 
Moment“.

2 Begründung zur Auswahl der Stadtbei-
spiele siehe Einleitung. 

3 Für Hamburg das Staatsarchiv bzw. auch 
das Architekturarchiv.

4 Siehe Einleitung.

zusammenhängende Schriftstücke bzw. ein 
archivalisches Umfeld zu den Karten bislang 
nicht beleuchtet wurde.5 Dieses Kapitel möchte 
nun die im Forschungsvorhaben gewonne-
nen Erkenntnisse zur unternommenen Archiv-
recherche sowie zu Fundorten von Karten und 
Schriftdokumenten zusammenstellen, um auf 
informative Archivquellen oder -bestände im 
Kontext der thematischen Karten aufmerksam 
zu machen. Dabei ist es Ziel dieses Textes, wei-
terer und enger fokussierter Forschung eine 
Hilfestellung zu geben.

Der Einstieg in die Suche nach Kartierungen 
von Kriegsbeschädigung und Wiederaufbau 
gelang über die wegweisende und in diesem 
Band bereits mehrfach genannte Forschungs-
arbeit Träume in Trümmern von Niels Gutschow 
und Werner Durth aus dem Jahr 1988.6 Die vie-
len, schon dort wiedergegebenen Primärdo-
kumente aus dem Nachlass des Stadtplaners 
Konstanty Gutschow geben einen Überblick 
über die politischen, wirtschaftlichen oder tech-
nischen Interessen und Zielsetzungen der han-
delnden staatlichen wie städtischen Akteur:in-
nen im Kontext der damaligen Stadtbau- oder 
Planungsgeschichte. Durth und Gutschow ver-
wiesen zwar bereits auf die Bedeutung von 
Schadenskarten in Planungsprozessen, gaben 
aber keinen Überblick darüber, wie sich die vor-
ausgehende Erfassung von Schäden gestaltete 
und wie die unterschiedlichen Schadenskarten 

5 Vgl. Forschungsstand Kapitel 3.

6 Werner Durth/Niels Gutschow: Träume in 
Trümmern. Planungen zum Wiederaufbau 
zerstörter Städte im Westen Deutsch-
lands. 1940–1950, Braunschweig: Vieweg, 
1988.

einer Stadt zu bewerten wären. Quellenanga-
ben zu den Produktionsabläufen von Kriegs-
schadenskarten werden durch diese Arbeit 
demnach nicht bekannt. Demgegenüber zeigt 
die Arbeit von Uta Hohn, 1991, zur Zerstörung 
deutscher Städte im Zweiten Weltkrieg7 ein-
drucksvoll auf, wie fehlerbehaftet Datenerhe-
bungen zu Schäden sein konnten und welche 
Faktoren zu ungenauen Schadensangaben 
führten. Sie konzentrierte sich dabei auf die Er-
hebungen zu statistischen Daten8 der Kriegs-
beschädigung. Die Kartierung von Schäden und 
entsprechendes Quellenmaterial blieben aber 
auch von ihr unbehandelt. Es sind insbesondere 

7 Uta Hohn: Die Zerstörung deutscher 
Städte im Zweiten Weltkrieg. Regionale 
Unterschiede in der Bilanz der Wohnungs-
totalschäden und Folgen des Luftkrieges 
unter bevölkerungsgeographischem As-
pekt, Dortmund: Dortmunder Vertrieb für 
Bau- und Planungsliteratur, 1991.

8 Das Forschungsprojekt Kriegsschadens-
aufnahme hat statistische Erhebungen zu 
Kriegsschäden nicht berücksichtigt.
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die lokalen Forschungsarbeiten,9 die häufig die 
wichtigen Hintergrundinformationen zu den 
Luftangriffen bereitstellen und damit auf rele-
vante Archivbestände städtischer Institutionen 
verweisen. Diese lokalen Angaben sind wichtig, 
da bei den unterschiedlichen städtischen Ins-
titutionen Schadensangaben gesammelt oder 
behandelt wurden, mit denen dann ein Einstieg 
in die Archivrecherche gelingen kann.

Einen wiederum anderen Schwerpunkt in der 
Forschung zu Kriegsschäden beleuchten die 
umfangreichen Aufarbeitungen Dokumente 
deutscher Kriegsschäden der Bundesrepublik 
Deutschland zwischen 1958 und 1964.10 Diese 
geben allgemeine Vorgaben zur Schadenserhe-
bung, Rechtsgrundlagen, auch Formblätter zur 
Schadenserhebung an, die vielfach öffentlich 
zugänglich waren. Diese Aufarbeitung konnte 
jedoch noch nicht auf amtsinternen Schrift-
verkehr zugreifen, womit ihr die hier gesuch-
ten Verhandlungen und Entscheidungsmuster 
über Baustrukturen ebenso wie Hinweise auf 
Archive fehlen.

Das Forschungsprojekt Kriegsschadensauf-
nahme schuf die Möglichkeit, mehrwöchige 
Recherchen zu den ausgesuchten Stadtbei-
spielen zu unternehmen, bei denen mit wei-
tem Blickwinkel nach Karten und umgebendem 

9 Zu Hamburg: Hans Brunswig: Feuersturm 
über Hamburg. Die Luftangriffe auf Ham-
burg im Zweiten Weltkrieg und ihre Folgen, 
Stuttgart: Motorbuch, 2003; Zu Hannover: 
Waldemar R. Röhrbein u. a.: Anpacken 
und Vollenden. Hannovers Wiederaufbau 
in den 50er Jahren. Ein Quellenlese-
buch, Hannover: Historisches Museum 
Hannover, 1993; Zu Leipzig: Christoph 
Kaufmann/Peter Leonhardt/Anett Müller: 
Plan! Leipzig, Architektur und Städtebau 
1945–1976, Dresden: Sandstein, 2018; Zu 
Essen: Erich Heyn, Zerstörung und Aufbau 
der Großstadt Essen, Bonn: Geographi-
sches Institut der Universität Bonn, 1955; 
Zu Nürnberg: Michael Diefenbacher/
Matthias Henkel (Hrsg.): Wiederaufbau in 
Nürnberg. Begleitband zu den Ausstellun-
gen des Stadtarchivs Nürnberg „Weichen 
für den Wiederaufbau“ und des Stadt-
museums Fembohaus „Nürnberg baut auf! 
Straßen. Plätze. Bauten“, Nürnberg: Stadt 
Nürnberg Stadtarchiv, 2009; Zu Freiburg 
i. Br.: Bernhard Vedral: Altstadtsanierung 
und Wiederaufbauplanung in Freiburg i. 
Br. 1925–1951, Freiburg i. Br.: Schillinger, 
1985.

10 Bundesminister für Vertriebene, Flücht-
linge und Kriegsgeschädigte (Hrsg.): 
Dokumente deutscher Kriegsschäden. 
Evakuierte, Kriegsgeschädigte, Wäh-
rungsgeschädigte. Die geschichtliche und 
rechtliche Entwicklung, Bd. I bis V, Bonn: 
Gräfe & Unzer, 1958 bis 1964.

Schriftmaterial gesucht werden konnte. Als 
Aufbewahrungsorte von Schadenskarten bzw. 
von thematischen Karten zu Kriegsbeschädi-
gung und Wiederaufbau konnten in überwie-
gendem Maße die Stadtarchive identifiziert 
werden. Neben der Suche nach Kartenmate-
rial in Plankammern konnten so auch die vie-
len Schriftquellen städtischer Provenienz nach 
entsprechenden Hinweisen zur Kartierung von 
Kriegsbeschädigung und Wiederaufbau durch-
sucht werden. Diese umfangreiche und lange 
Recherche war notwendig, da ein Verständnis 
zu den historischen Arbeits- und gegenwärti-
gen Ablagestrukturen je Stadt und Archiv neu 
erarbeitet werden musste. Diese Recherche er-
wies sich auch als zielführend, denn es konnten 
bislang unbekannte Schriftquellen zum Thema 
gefunden werden.

Bei der Lokalisierung der Karten über eine com-
putergestützte Suche bestand eine Schwierig-
keit darin, die ortstypisch, auch historisch ver-
wendeten Bezeichnungen oder Schreibweisen 
zu finden. Hierzu sei beispielhaft auf die bei-
den Schreibweisen „Schadensplan“ (Kat. VI-13) 
oder „Schadenplan“ (Kat. V-8) verwiesen. Als 
ebenso schwierig gestaltete sich das Auffin-
den von Karten in den Findbüchern der Archive, 
da hier nur sehr allgemeine Betitelungen vor-
lagen, wie etwa „Grieben Stadtplan“ (Kat. III-1) 
oder „Eduard Gaeblers Grosser Plan von Leip-
zig“ (Kat. V-1). Zusätzlich fehlten häufig Ver-
schlagwortungen oder Jahreszahlen zu den ge-
suchten (Schadens-)Eintragungen. Weitere 
Beispiele für die große Varianz der Betitelungen 
zum thematischen Suchfeld sind etwa Bezeich-
nungen wie „Hamburg nach dem 3. August 
1943“11 (Kat. III-4), „Bombentrefferbild“ (Kat. 
VI-1) oder eine Archivklassifizierung für Doku-
mente als „englische ‚Erfolgskarten‘“12. Zudem 
tragen viele der vereinzelt gefundenen Karten-
blätter, wie auch der Katalog zeigt, keinen eige-
nen historischen Titel oder nur Titel, die einer 
zugrunde liegenden Basiskarte entsprechen 
(vgl. Kat. I-1, I-2 und I-5). Viele der im Katalog 
vorgestellten Karten können als Zufallsfunde 
bezeichnet werden, was die Existenz weiterer, 
noch unentdeckter Karten annehmen lässt.

11 Historische Bezeichnung zugeordnet 
durch Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 
430-5, 3109-03: Schreiben Konstanty 
Gutschows vom 16.10.1943.

12 Vgl. Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 
720-1/2, 265-11 = 777; vergleichbare Kar-
ten, auch zu anderen deutschen Städten 
sind im Internet durch die British Library, 
herausgegeben vom London War Office, 
1944: https://www.bl.uk/onlinegallery/
onlineex/maps/europe/4998876udus-
su2u1944.html (08.04.2022).

Die Recherche nach Auskunft gebenden 
Schriftquellen zu Karten und Kartierung ge-
staltete sich noch wesentlich schwerer als zu 
Karten selbst, da das Erstellen oder Verwen-
den der thematischen Karten keine Arbeitsvor-
gänge darstellt, die in eigenständigen Akten 
abgelegt wurden. Die zum Themenfeld passen-
den Suchbegriffe wie „Kriegsschaden“, „Trüm-
mer“ oder „Wiederaufbau“ ergaben – auch in 
Kombination mit Jahreszahlen oder Institutio-
nen, auch mit zusätzlichen Ausschlusskrite-
rien – für diese spezifische Suche ein zu weites 
Feld an Ergebnissen. Eine ausschließlich com-
putergestützte Schlagwortsuche war daher 
weniger zielführend. Als ergebnisreich und ef-
fizient erwies es sich, zuerst in Beständeüber-
sichten der Archive lediglich nach Institutionen 
wie etwa Kriegsschadens-, Hoch-, Tief-, oder 
Wiederaufbauamt und entsprechender Akten-
laufzeit zu suchen, um dann im zugehörigen 
Bestandsverzeichnis nach Akten mit thema-
tisch passenden Begriffen Ausschau zu halten. 
Über diesen Weg waren auch unterschiedliche 
städtische Gliederungen oder Akteursgrup-
pen auszumachen, wie etwa das Dezernat Auf-
bau13 oder das Aufbauamt14, beide in Leipzig, 
oder die Aufbaugemeinschaft Hannover Stadt-
mitte15. Direkte und konkrete Querverweise zwi-
schen Kartendokument und Schriftdokument 
waren zwar selten zu finden, Zuordnungen ge-
langen aber trotzdem. Dies zeigen das im ka-
nadischen Ottawa (Carleton University Archi-
ves) gefundene Kartenblatt (Kat. I-5) und die 
im Haus der Essener Geschichte (HdEG) ver-
wahrte Broschüre16 zur Auslobung des Wieder-
aufbauwettbewerbs in Essen 1947 eindrücklich. 
In vielen Fällen gibt die Vielzahl der konsultier-
ten Schriftdokumente Einblick in die damaligen 
Arbeitsabläufe, die dadurch Rückschlüsse auf 
Entstehung und Nutzung der Karten zulassen. 
Die Dokumente zeigen gleichermaßen den Um-
gang mit und die Verhandlung über Baustruktu-
ren auf, was sich schließlich auch in den thema-
tischen Karten wiederspiegelt. Die gefundenen 
und hinweisgebenden Bestände der konsultier-
ten Archive sollen hier für die einzelnen Städte 
beleuchtet werden.

13 Bspw. Stadtarchiv Leipzig, StVuR, 1786.

14 Bspw. Stadtarchiv Leipzig, StVuR, 1800.

15 Stadtarchiv Hannover, 1. HR.13.1, Nr. 55.

16 Haus der Essener Geschichte (HdEG), 
Bestand 1004, Nr. 11 und Nr. 191.

82 Georg-Felix SedlmeyerArchive, Archivbestände und Recherche
Kapitel 8

https://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/maps/europe/4998876udussu2u1944.html
https://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/maps/europe/4998876udussu2u1944.html
https://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/maps/europe/4998876udussu2u1944.html


ESSEN

Einen umfassenden Überblick zu Kriegsbe-
schädigungen und Wiederaufbauabsichten der 
Stadt Essen gab die Schrift von Erich Heyn aus 
dem Jahr 195517 – archivalische Quellenan-
gaben waren allerdings nicht enthalten. Den-
noch, die hierin gemachten Angaben zu Luft-
angriffen, etwa mit überschweren Bomben, 
welche das unterirdische Versorgungsnetz tra-
fen, oder Angaben zu den besonders gelager-
ten Besitzverhältnissen innerhalb der Stadt, 
etwa zu Großgrundbesitzern wie den Firmen 
Krupp oder Hoesch,18 vermitteln von vornherein, 
auf welche lokalen Eigenheiten in der späteren 
Archivrecherche geachtet werden sollte. Durch 
diese Vorarbeit wurde ersichtlich, ab wann und 
für welche Stadtbereiche Schadenskartierun-
gen zu erwarten sind bzw. wie sie gestaltet und 
demnach auch zu verstehen wären.

Bei der Suche nach den städtischen Institu-
tionen Essens fielen im Haus der Essener Ge-
schichte (HdEG) – wie in anderen Städten 
auch – die Akten des Kriegsschadensamtes 
(KSA) als Erstes auf.19 Darin wird über das Vor-
gehen und die Organisation bei der Schadens-
dokumentation berichtet, also ein Erfassen und 
Bewerten von Kriegsschäden, zu Beginn durch 
die Polizei und später durch das KSA selbst. 
Genannt werden hierin auch gesetzliche Hin-
weise, Formblätter und Personenangaben im 
Kontext der Schadenserfassung. Es lassen sich 
auch Versuche zur Professionalisierung des 
Amtes und seiner Arbeitsweisen bei der Kriegs-
schädenfeststellung erkennen, die aber immer 
wieder durch Personal- und Materialmangel so-
wie durch Kriegseinwirkungen ausgebremst 
wurden. Insgesamt sind in Essen – wie in den 
anderen Städten auch – die Angaben zu peku-
niären Entschädigungsforderungen und -leis-
tungen leicht und vielzählig zu finden. Staatli-
che Handlungsanweisungen zum städtischen 
Verhalten nach einem Luftangriff führten zu den 
„Sofortmaßnahmen“,20 die für die jeweilige Si-
tuation lokal interpretiert wurden. Sie konnten 
in anderen Städten vergleichbar vorgefunden 
werden, jedoch stets mit unterschiedlichen De-
tails. Thematisch passende Karten konnten pa-
rallel dazu allerdings nicht gefunden werden.

In den Akten zur allgemeinen Stadtverwaltung 
Essens21 können die einzelnen Luftangriffs-
meldungen mit Schadensangaben nachver-
folgt werden, ebenso sich ändernde Zähl-
weisen oder Erfassungsgebiete. Interessant 

17 Heyn 1955.

18 Heyn 1955, S. 15.

19 HdEG, Bestand 1053.

20 Vgl.: Anm. 20 in Kapitel 3.

21 HdEG, Bestand 102.

erscheinen hierbei stets die Datumsanga-
ben, die Rückschlüsse auf zeitliche Abfolgen 
bei der Schadensfeststellung zulassen. In die-
sen Schriftdokumenten wurde regelmäßig auf 
bereits gezeichnete Schadenspläne verwie-
sen, die neben Bauaufgaben und Feuerwehr-
einsätzen auch Schäden am Rohrleitungsnetz 
der Stadt Essen ausweisen. Dies stellt eine lo-
kale Eigenheit dar, die Heyn bereits 1955 ange-
sprochen hatte und die in anderen Städten so 
nicht zu finden war. Das genannte Kartenma-
terial war aber weder in denselben Akten archi-
viert, noch konnte es an anderen Orten gefun-
den werden. Interessanterweise konnten für 
Essen aber vergleichbare Karten der Nach-
kriegszeit beim Stadtplanungsamt (siehe wei-
ter unten) gefunden oder zugeordnet wer-
den.22 Bemerkenswert erscheinen in den Akten 
der Stadtverwaltung auch die Tätigkeitsbe-
richte zu den bereits genannten „Sofortmaß-
nahmen“, die Rückschlüsse auf die Eintragun-
gen in gefundenen Schadenskarten nahelegen 
oder ungezählte Abbrüche beschädigter Häu-
ser dokumentieren.23

Für die Behandlung von Kriegsschäden wich-
tig erscheinen die Akten des Dezernat 6 (auch 
Bauverwaltungsamt),24 die, mit dem Kriegsende 
beginnend, allerlei Fragen zum Wiederaufbau 
thematisieren. Hier kommen die Trümmerräu-
mung, Ideen- und Wiederaufbauwettbewerbe, 
Bausperren und Baugestaltungen zur Sprache. 
Darunter finden sich auch die Handakten des in 
Essen tätigen Baurats Sturm Kegel. Die bereits 
benannte Karte zum Wiederaufbauwettbewerb 
der Stadt Essen (Kat. I-5), welche dem Nach-
lass Konstanty Gutschows entstammt, konnte 
auch mit Dokumenten dieses Bestands iden-
tifiziert werden. Aus demselben kanadischen 
Archiv stammen auch eine Karte des Arbeits-
stabs Wiederaufbauplanung zerstörter Städte 
(Kat. I-3) und eine damit in Verbindung ste-
hende Karte der Stadt Essen (Kat. I-2).

In den Unterlagen zum Stadtplanungsamt25 las-
sen sich dann konkrete zu planende Bauauf-
gaben erkennen. So sind hier die Akten zum 
Neuordnungsplan Essens von 1947 und 1949 
erhalten, die mit vielen Bildern, Schaugra-
phiken und Kartierungen über die verschie-
densten Themengebiete, etwa das zerstörte 
Rohrleitungsnetz, informieren. Weitere Pla-
nungsunterlagen, die sich auf Kriegsschäden 
beziehen, sind im Kontext der Neuordnung zu 

22 HdEG, Bestand 957, Nr. 123: 
Neuordnungsplan.

23 HdEG, Bestand 102, Nr. 162 und 102, 
Nr. 1126 Bd. I (Rep. 102 I).

24 HdEG, Bestand 1004.

25 HdEG, Bestand 957.

einzelnen Stadtteilen wie Holsterhausen auszu-
machen. Diese werden im Archiv aber unter an-
deren Bestandsnummern26 geführt.

Hervorzuheben sind auch die Karten (Kat. I-4 
und I-6), welche in großem Maßstab einen 
Überblick über das Ausmaß der Beschädigung 
im gesamten Stadtgebiet geben – in einem Fall 
auch in englischer Sprache.27 Für Essen lie-
gen darüber hinaus keine weiteren, die gesamte 
Stadt abbildenden Karten oder Katasterkarten-
blätter vor. Vom Haus der Essener Geschichte 
konnte nur eine Katasterkarte aus der Zeit um 
das Kriegsende vorgelegt werden (Kat. I-1), die 
detailliert Schadensklassen durch Farbe und 
Textur unterscheidet sowie Beschädigungen 
und Bewohnbarkeit vereinigt. Dieses einzelne 
Kartenblatt lässt die Existenz weiterer Karten-
blätter dieser Schadenskartierung auf ande-
ren Katasterblättern erwarten.28 Auch die ge-
fundenen großmaßstäblichen Karten (Kat. I-4 
und I-6) lassen annehmen, dass zu deren Er-
stellung andere und detaillierter auflösende 
Schadenskarten die Datengrundlage bereit-
stellten.29 Darüber hinaus erscheinen auch Kar-
tenblätter der frühen 1950er-Jahre interessant, 
vermutlich „Durchführungspläne“, die neben 
allgemeinen Bauinformationen, nummerier-
ten Verwaltungsvorgängen und Notizen aller 
Art auch Rückschlüsse auf Schäden zulassen 
könnten, was aber aufgrund fehlender Legen-
den noch nicht abschließend geklärt werden 
konnte.30 Insgesamt wäre im Vergleich mit den 
folgenden Stadtbeispielen zu erwarten, dass 
historisch noch eine größere Zahl an Karten in 
Essen erstellt und gegebenenfalls auch archi-
viert wurde. Das Haus der Essener Geschichte 
gab an (Mitte 2021), weitere Schadenskarten 
im Bestand zu haben, welche jedoch noch nicht 
zur Benutzung freigegeben wären und ebenso 
noch nicht in der Archivtektonik verzeichnet 
seien; auch dadurch bedingt, dass Schadens-
karten erst jüngst von Bauämtern übernommen 
worden seien.

26 HdEG, Bestand 1003.

27 Siehe: HdEG, Schadenskarte 1946; Be-
stand 901, Nr. 1026 (Kat. I-4).

28 Für Hamburg (vgl. Karten zu Kat. III-7 und 
III-8), Hannover (Kat. IV-1 bis IV-4) und 
Nürnberg (Kat. VI-4, VI-5, VI-9, VI-10 und 
VI-14) wurden vergleichbare Schadens-
kartierungen stadtumfassend gefunden.

29 Nicht in diesem Band publiziert; HdEG, 
Bestand 901, Nr. 569.

30 Nicht in diesem Band publiziert; HdEG, 
Bestand 901, Nr. 142, Nr. 178 und Nr. 77.
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FREIBURG IM BREISGAU

Das Freiburger Stadtarchiv teilte, ähnlich wie 
jenes in Essen, mit, dass noch nicht alle Ak-
ten aus der Zeit um das Ende des Zweiten Welt-
kriegs in die Archivtektonik eingearbeitet seien. 
Einzelne Aktenbestände mussten an die Bau-
behörde zurückgegeben werden.31 Dennoch lie-
ßen sich unterschiedliche schadenserfassende 
Tätigkeiten nach den Luftangriffen erkennen, 
die in Vorbereitung zum Wiederaufbau zu sehen 
sind. Insbesondere die Trümmerräumung war in 
den Freiburger Akten gut nachzuvollziehen.

Der in Freiburg vorhandene Bestand zum Mi-
litärwesen32 gibt verschiedenartige Auskünfte 
zum Kriegsgeschehen und zu Kriegsverlus-
ten zur Stadt an. Interessanterweise beginnen 
diese Akten bereits weit vor dem Zweiten Welt-
krieg und behandeln rückblickend auch das 
Luftkriegsgeschehen aus dem Ersten Welt-
krieg.33 Da Freiburg im Zweiten Weltkrieg ver-
gleichsweise spät, erst mit dem 27. November 
1944, intensiv in den Luftkrieg hineingezogen 
wurde, finden sich aufschlussgebende Akten-
ablagen zur Kriegsschadensaufnahme auch 
erst ab diesem Zeitpunkt dazu. Eine Kriegs-
schadenskarte zu diesem Luftangriff wurde erst 
ein Jahr später angefertigt (Kat. II-1), auch ein-
mal in französischer Sprache, was der Karte die 
Funktion einer Kommunikationsgrundlage (vgl. 
Kapitel 2, unter 7.: Legitimations- und Reprä-
sentationsfunktion) mit der alliierten Besatzung 
zuweist.34 Interessanterweise ist ein versehent-
liches Bombardement der deutschen Luftwaffe 
im Jahr 1940 der eigentlich erste Luftangriff auf 
die Stadt Freiburg im Zweiten Weltkrieg. Die-
ses propagandistisch ausgeschlachtete Er-
eignis findet sich ebenso in den Schriftquel-
len.35 Da Freiburg im Gegensatz zu den anderen 
untersuchten Städten kein Luftschutzort erster 
Ordnung war, konnten dementsprechend weni-
ger Luftkriegsvorbereitungen und auch weniger 
mögliche Organisationen zur Schadenserfas-
sung erkannt werden.

Bemerkenswert sind im Stadtarchiv Freiburg 
die beiden Akten D.Aö.1.32 b und d, welche de-
tailliert über die Schadensmeldungen bzw. über 

31 Stadtarchiv Freiburg, Bestand C5, 
Nr. 612-21-1 bis 20. Diese Akten standen 
der Befragung nicht zur Verfügung. An-
gabe in Findmittel. 

32 Stadtarchiv Freiburg, Bestand C4, Nr. XI-
31 bis XI-34.

33 Stadtarchiv Freiburg, Bestand C4, 
Nr. XI-31-07.

34 Stadtarchiv Freiburg, Bestand M14, Nr. 86 
und Nr. 87.

35 Stadtarchiv Freiburg, Bestand C4, 
Nr. XI-31-03.

Meldewege und Organisation der Luftschutz-
polizei berichten und auch Skizzen zu Bomben-
einschlagstellen zeigen.36 Für die Nachkriegs-
zeit gibt dann eine „Zentralhäuserkartei“37 
Auskunft über Bestand und Schäden und 
ebenso über ihre Verwendung für Wiederauf-
bauzwecke. Hier sollten gut über 10 000 Kar-
teien zu jedem baulichen Anwesen bzw. zu je-
der baulichen Einheit in Freiburg vorhanden 
(gewesen) sein, die neben sozialen Angaben 
des Geschädigten auch ein Gebäudealter und 
einen Denkmalwert ausweisen konnten. Es fin-
den sich auch aufschlussreiche Unterlagen38 
zum Vermessungsamt im Freiburger Stadtar-
chiv, die über den Druck oder zumindest den 
Versuch des Drucks von Schadenskarten in der 
Nachkriegszeit berichten. Hieraus geht hervor, 
dass das Drucken von Karten in Freiburg durch 
Kriegseinwirkungen längerfristige Beeinträch-
tigungen erfahren hatte, sodass die Zentralhäu-
serkartei „unlösbarer Bestandteil“39 der Pla-
nung wurde und gleichsam Karten zu ersetzen 
schien.

Das Enttrümmerungsgeschehen lässt sich ins-
besondere in den Akten des Tiefbauamtes40 
minutiös von 1945 bis 1973 nachverfolgen. Eine 
Vielzahl an alltäglichen Aufgaben und Proble-
men der Enttrümmerung können hier im Schrift-
verkehr zwischen den Grundeigentümer:in-
nen und den städtischen Verwaltungsorganen 
mitgelesen werden. Vom Fachgutachten, dem 
Abfassen von Pressemitteilungen, Kreditver-
gaben bis hin zu Ermittlungen nach verscholle-
nen Ruineneigentümer:innen ist hier vieles do-
kumentiert, mit dem sich das Geschehen und 
die Schicksale einzelner Anwesen und Perso-
nen nachverfolgen lassen. Städtebauliche Pla-
nungen finden darin aber keinen Niederschlag. 
Auch direkte Verweise zu Schadens- oder Ent-
trümmerungsplänen konnten nicht ausgemacht 
werden. Vor dem Hintergrund der beeinträch-
tigten Druckmöglichkeiten bleibt es fraglich, 
ob es solche Planunterlagen zu Freiburg über-
haupt gab. Es lassen sich allerdings verschie-
dene händische Skizzen41 ausmachen, die 

36 Vgl. Abb. 1 in Kapitel 3.

37 Stadtarchiv Freiburg, Bestand C5, 
Nr. 2749, auch Bestand D.Au.

38 Stadtarchiv Freiburg, Bestand C5, 
Nr. 3218.

39 Stadtarchiv Freiburg, Bestand K1-44, 
Nr. 1015: Schreiben vom 26.04.1948.

40 Stadtarchiv Freiburg, Bestand C5, 
Nr. 3132, bis C5, Nr. 3141, und D.Ti., 
Nr. 2-10, bis D.Ti., Nr. 2-34. 

41 Ruinenzeichnungen: Stadtarchiv Freiburg, 
Bestand D.Ho. Nr. II-262 und Straßen-
räumungskataster: Stadtarchiv Freiburg, 
Bestand D.Ti. Nr. 2-33.

unterschiedlich detailliert Trümmer und Rui-
nen abbilden. Ziel und Zweck dieser Ruinen-
aufmaße konnten hier noch nicht genauer be-
stimmt werden.

Der Wiederaufbau Freiburgs findet sich 
schließlich in verschiedenen Beständen.42 Kar-
ten und Pläne zum Wiederaufbau werden für 
diese Zeitschicht zwar wiederholt genannt, 
konnten aber weder in den Akten selbst noch in 
den Planbeständen des Archivs ermittelt wer-
den. Insgesamt ist aus diesen Akten vieles über 
den damaligen Umgang mit Baustrukturen so-
wie die Verhandlungen darüber zu lernen, je-
doch nicht über die Einbindung von Themen-
karten in die jeweiligen Planungsprozesse. Eine 
Ausnahme bildet das Umlegungsgeschehen 
von Parzellenstrukturen; hier lässt die im Ka-
talog (Kat. II-2) abgebildete Karte als einzige 
Rückschlüsse auf Kriegsbeschädigungen zu.

Da Freiburg erst in den letzten Kriegsmona-
ten durch den alliierten Luftkrieg betroffen war, 
finden sich erst zeitlich später datierende und 
dementsprechend weniger Akten zur Scha-
densfeststellung oder zur Einleitung von Bau- 
und Sicherungsmaßnahmen. Die unübersicht-
lichen Verhältnisse zu Kriegsende dürften eine 
systematische Kriegsschadenserfassung 
unterbunden haben. Erst mit der Trümmerräu-
mung scheinen Kriegsbeschädigungen syste-
matisch betrachtet worden zu sein, wobei dann 
aber die gesetzten Ziele des Wiederaufbaus 
gegenüber einer reinen Schadensdokumenta-
tion vorrangig gewesen sein dürften, wie es der 
Umlegungsplan suggeriert.

HAMBURG

Für die Stadt Hamburg fasst der Zeitzeuge 
Hans Brunswig in Feuersturm über Hamburg 
das Luftkriegsgeschehen eindrücklich zusam-
men und nennt den Mai 1940 als ein Anfangs-
datum hierfür.43 Erst ein Jahr später soll als Re-
aktion auf immer regelmäßigere Luftangriffe 
das Amt für kriegswichtigen Einsatz (AkE) ein-
gerichtet worden sein.44 Dieses Amt hatte bis 
zur Auflösung im Frühjahr 1944 eine gewichtige 
Rolle in der Schadenserfassung der Stadt inne. 
Seine Lageberichte sowie weitere Dokumen-
te,45 die das Hamburger Staatsarchiv dazu auf-

42 Stadtarchiv Freiburg, Bestand K1/44; C5, 
Nr. 3149 bis 3156.

43 Brunswig, 2003, S. 10.

44 Durth/Gutschow, 1988, S. 603.

45 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 
430-5, Nr. 3109-01 bis 05: Kriegsschäden 
und ihre Beseitigung; auch: Staatsarchiv 
Hansestadt Hamburg, 135-2II, Nr. 2361: 
Lageberichte des AkE.
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bewahrt, verdeutlichen die Organisation dieses 
Amtes inklusive der Meldewege bei der Scha-
denserfassung bis ins Detail.46 Frühe Aufzeich-
nungen über Kriegsschäden finden sich ebenso 
bei der Baupolizei,47 welche eng mit dem AkE 
zusammengearbeitet haben dürfte, wie es La-
geberichte und Arbeitseinweisungen für den 
„Schnelleinsatz“ vermuten lassen.48 Bei der 
Baupolizei wurden ähnlich zur Stadt Freiburg 
Karteikarten geführt, die Schadenssummen 
in Geldwert, qualitative Schadensbewertun-
gen, Wohnungsausfälle oder bereits zuständige 
Architekten oder Baufirmen benennen.49 Auch 
soziale Angaben zu Mieter:innen oder Eigentü-
mer:innen finden sich hierin. Nach der schwe-
ren Angriffsserie auf Hamburg im Sommer 
1943 finden sich Aufzeichnungen und vor al-
lem Listen über Beschädigungen bei verschie-
denen Ämtern gleichermaßen. So waren neben 
den Akten des AkE und der Baupolizei auch 
noch vergleichbare Unterlagen beim Hochbau-
amt auszumachen, welche Schadensnennun-
gen in Form von Geldwerten und Prozentanga-
ben listeten.50 Parallel dazu sind Lageberichte 
und Meldungen über Luftangriffe in den Über-
lieferungen der Polizeibehörde51 auszumachen; 
auch simpel angefertigte Skizzen zu Schadens-
stellen oder den Einschlagsstellen von unter-
schiedlichen Bomben sind hierin enthalten. 
Aufzeichnungen und Skizzen über Einschlags-
stellen und den Wirkungskreis unterschiedli-
cher Bombenarten finden sich zudem in Akten 
der Feuerwehr.52 

46 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 430-
5, Nr. 3109-04.

47 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 430-
5, Nr. 3109-02: Schadensmeldungen des 
Baupolizeiamtes 1940-1943.

48 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 322-
3, Nr. B80: Schadensbeseitigung nach 
den schweren Luftangriffen 1943.

49 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 430-
5, Nr. 3109-02.

50 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 720-1, 
Nr. 344-24: Schadenslisten der Hoch-
bauämter nach den Bombenangriffen im 
Juli 1943; auch Staatsarchiv Hansestadt 
Hamburg, 321-3 I, Nr. 1666a.

51 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 331-1 
I, Nr. 1531: Polizeibehörde I: Schadens-
meldungen des 30. LS-Reviers (nördl. 
Neustadt) über Luftangriffe 1940–45.

52 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 333-3 
I, B5-8: Gutachten Feuerwehr über Flä-
chenbrandgebiete; Staatsarchiv Hanse-
stadt Hamburg, 333-3 I, Nr. B5-3, Bd. 10-1: 
Berichte über die Großangriffe im Juli 
1943 bei der Feuerwehr.

Für die Zeit nach Kriegsende sind Tätigkeits-
berichte der Baubehörde53 erhalten, die erst in 
eng getakteten, später in weiter gefassten Zeit-
räumen Auskunft über die Leistungen der Be-
hörde geben. Gerade die Tätigkeitsberichte der 
Abteilung des Vermessungsamtes benennen 
schließlich konkret das Drucken von Schadens-
plänen in verschiedenen Maßstäben. Hieraus 
gehen auch damalige Probleme der Vermes-
ser hervor, wie etwa die Suche nach verlorenen 
Messpunkten des städtischen Polygonnetzes. 
Eindrücklich beschreiben die Unterlagen des 
Statistischen Landesamtes54 die Erhebungs-
methoden und Arbeitsweisen bei der Kriegs-
schadenserfassung in Hamburg, dies aber 
überwiegend retrospektiv. Die Trümmerräu-
mung der Stadt Hamburg ist in der Archivklas-
sifikation „Aufräumungsarbeiten nach Kriegs-
ende“ innerhalb des Bestands Baubehörde I 
umfangreich dokumentiert.55 Karten einer plan-
vollen Trümmerräumung waren hierin jedoch 
nicht auszumachen. Sie konnten dagegen an 
anderen Stellen gefunden und zugeordnet wer-
den. Ein Beispiel ist der bei Christoph Schwarz-
kopf publizierte Schadensplan des Jahres 1950 
mit Eintragungen für zuzuschüttende Fleete.56 
Ein anderes Beispiel, welches der Trümmer-
räumung zugeordnet wird, ist ein Übersichts-
blatt zur Hamburger Innenstadt von 1951. Hier 
werden neben Totalverlusten auch beschä-
digte und ruinöse Bauten ausgewiesen.57 Die-
ses Kartenblatt fand sich neben vielen anderen 
Karten in der äußerst umfangreichen Karten-
sammlung des Staatsarchivs unter der der 
Klassifikation „Krieg 1939–1945“.58 Auf diese 
Sammlung muss noch weiter eingegangen wer-
den, denn hierin finden sich nicht nur die im Ka-
talog publizierten Karten (Kat. III-1, III-2, III-3, 
III-4, III-6, III-7, III-9, III-10, III-11, III-12, III-13 und 
III-14), sondern auch weitere Kartenblätter, die 
in diesem Band nicht mehr publiziert wurden. 
Insbesondere zum gezeigten Übersichtsplan 

53 Bspw. Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 
131-1 II, Nr. 1132: Tätigkeitsbericht der Bau-
behörde, Februar 1946 bis Juli 1946.

54 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 135-2 
III, Nr. C2372: Statistik über Luftangriffe, 
Schäden, Trümmerbeseitigung.

55 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, Be-
stand 321-3 I.

56 Christoph Schwarzkopf: „Stadtbild, Wie-
deraufbau, Denkmalpflege in Hamburg 
im 20. Jahrhundert“, in: Arbeitshefte zur 
Denkmalpflege in Hamburg, H. 28, 2012, 
hier S. 28.

57 Kartenblattausschnitte und Farbgebung 
beider Karten entsprechen der im Katalog 
geführten Karte Kat. III-8.

58 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 720-1, 
Nr. 265-11.

Schadenskartenblätter (Kat. III-7) finden sich 
die hierin vermerkten 63 Katasterblätter zu 
Hamburg mit Schadenseintragungen aus dem 
Sommer 1945 sowie dem Frühjahr und Som-
mer 1946.59 Zudem liegen hierin auch drei der 
bereits genannten „Bomb damage – englische 
Erfolgskarten“ zu Hamburg.60 Zu den im Kata-
log wiedergegebenen Karten Kat. III-9 bis III-
14 finden sich weitere 14 Planmappen, die für 
das Jahr 1942 „Schadensstellen durch Luft-
angriffe und Altstadtsanierung[en]“61 auswei-
sen. Es muss für das Staatsarchiv in Hamburg 
auch der Privatnachlass Konstanty Guts-
chows62 Erwähnung finden, der in einer un-
glaublichen Fülle an Schrift- und Kartendoku-
menten zu Hamburg auch Schadenskarten zu 
verschiedenen anderen deutschen Städten be-
reithält, welche damals durch den Arbeitsstab 
Wiederaufbauplanung zerstörter Städte be-
arbeitet wurden. Ebenso nennenswert sind Ak-
ten aus dem Nachlass des Architekten Werner 
Kallmorgen.63 Diese liegen im Hamburgischen 
Architekturarchiv und zeigen die verschiede-
nen stadtplanerischen Ansätze für die Jahre 
1944 und 1945 des Arbeitsstabs bzw. des Amts 
für kriegswichtigen Einsatz auf, unter anderem 
mit Konzepten zur Trümmerräumung und dem 
nachfolgenden Wiederaufbau (vgl.: Kat. III-15 
bis III-17), die unter der Leitung oder im Auftrag 
Konstanty Gutschows entstanden.

Für die Hansestadt Hamburg bietet das 
Staats-, aber auch das Architekturarchiv eine 
schwer zu umgrenzende Menge an Schriftdo-
kumenten und Kartenmaterial, die dem The-
menbereich Kriegsschäden und Wiederaufbau 
zuzuordnen ist. Viele parallel arbeitende, aber 
auch schnell wechselnde Ämter und Zuständig-
keiten machen es für Hamburg schwer, allein 
mittels der Akten den Überblick über Tätigkei-
ten, Aufgaben und Absichten in Kriegsscha-
densaufnahme und Wiederaufbau zu bewahren. 
Insbesondere rund um die Person Gutschow 
sind viele Ansätze zum strukturierten stadt-
planerischen Umgang mit Kriegsschäden zu 
erkennen. Dabei konnten bei der Vielzahl der 
verschiedenen Dokumente nur Ausschnitte 

59 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 720-1 
Nr. 265-11=794 bis 856.

60 British Library, herausgegeben vom 
London War Office, 1944: https://www.
bl.uk/onlinegallery/onlineex/maps/
europe/4998876udussu2u1944.html 
(08.04.2022).

61 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 720-1, 
Nr. 265-11=779 bis 792.

62 Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 720-1, 
Nr. 388-74, und Staatsarchiv Hansestadt 
Hamburg, 621-2-11.

63 Architekturarchiv Hamburg, D5, D11, D17, 
D22, D26, D34, E1, E5, E6, E9.
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betrachtet werden und vielerlei weitere Er-
kenntnisse sind zu dem angesprochenen The-
menkomplex noch möglich.

HANNOVER

Das Stadtarchiv Hannover besitzt umfas-
sende Aktenbestände der städtischen Bau-
verwaltung, die wie in allen bislang besproche-
nen Archiven Verzeichnungsrückstände für 
die Zeitschicht Kriegsende aufweisen.64 Dies 
muss erneut erwähnt werden, da dem Autor 
dieses Textes noch nicht verzeichnete Doku-
mente dankenswerterweise durch das Archiv 
zugänglich gemacht wurden. Bei der Recher-
che zum Themenfeld Kriegsschäden und Wie-
deraufbau fallen auch in Hannover wieder zu-
erst die Akten des Kriegsschadensamtes, hier 
Kriegssachschädenamtes,65 ins Auge. Ab Ok-
tober 1943 sind bis Kriegsende für jeden Luft-
angriff die schadenverzeichnenden Listen in-
klusive Berichtigungen vorhanden,66 womit eine 
gute Grundlage für eine entsprechende Kar-
tierung gegeben schien. Aus den weiteren Ak-
ten gehen die hierzu tätigen „Revierbaubeam-
ten“, ihre Bezirke67 und weitere Verwendungen 
der Schadenserhebungen im Finanzbereich 
hervor.68 Bemerkenswert ist, dass die Akten 
des Kriegssachschädenamtes bis 1958 lau-
fen. So finden sich hierin auch Übersichtskar-
ten statistischer Bezirke, Legendenblätter zu 

64 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.6.04.

65 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.2.05.

66 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.2.05, 
Nr. 6897.

67 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.2.05, 
Nr. 6890; vgl. Anm. 43 in Kapitel 3.

68 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.6.04, Nr. 96.

Kriegsschadenskarten69 oder die „Göderitz-Ta-
belle“70, anhand derer baulich-materielle Schä-
den quantitativ beschrieben werden können. 
Der außergewöhnliche Umfang der Akten zum 
Kriegssachschädenamt lässt annehmen, dass 
die Unterlagen dieses Amtes weitgehend voll-
ständig archiviert worden sind.

Unterlagen des Bauordnungsamtes71 zeigen auf 
bemerkenswerte Weise, wie ab 1945 über in-
takte und ruinöse Bauwerke verhandelt wurde 
und welche Bedeutung der Baulenkung zu-
kam. Hinweise zur Schadenskartierung oder 
der zeichnerischen Aufbauplanung liefern diese 
Akten nicht, ebenso wenig wie die Akten der 
Baupolizei, bei welchen die Verzeichnung im 
Archiv mit dem Jahr 1939 endet. Karteikarten, 
vergleichbar zu denen in Freiburg oder Ham-
burg, wurden zwar zur Archivierung im Stadtar-
chiv aufgenommen, sind aber noch nicht in der 
Archivtektonik berücksichtigt. Das Tiefbauamt 
war in Hannover für die Trümmerräumung zu-
ständig. Die für das Projekt interessanten Ak-
ten setzen nach der Befreiung der Stadt ein. 
Die hier gefundenen Dokumente konzentrie-
ren sich auf die Rechtslage, den Arbeitseinsatz 
der Zivilbevölkerung, den Einsatz von Baufir-
men und die Organisation der Trümmerräu-
mung. Allgemeine Pläne oder Anweisungen zur 
Trümmerräumung finden sich hierin nicht. Exis-
tierende Räumungslisten thematisieren dann 
bis in die 1960er-Jahre die Haus- und Woh-
nungsräumung zum Ziel der „Freimachung“72 
für städtebauliche Zwecke, wie etwa bei der 
Raschplatztangente.73 Auch die Handakten des 

69 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.2.05, 
Nr. 6928.

70 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.2.05, 
Nr. 6927.

71 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.6.03.

72 Zeitgenössischer Begriff, vgl. Durth/Guts-
chow, 1988, S. 732, Anm. 58.

73 Vgl.: Stadtarchiv Hannover, 1. HR.02, 
Nr. 233; 1. NR.6.04, Nr. 71 und 72.

Stadtbaumeisters Hillebrecht74 wurden  
im Stadtarchiv Hannover konsultiert. Dieser 
Aktenbestand ist thematisch weit gefächert; 
 Hillebrechts Unterlagen dokumentieren von 
Presseberichten bis hin zu Personal- und Kos-
tenfragen weitläufig das Wiederaufbaugesche-
hen Hannovers. Hervorzuheben sind hierin die 
vorgesehenen Arbeitsprogramme der einzel-
nen Bauabteilungen der Stadt. Sie geben Hin-
weis auf Schadens- und auch Denkmalkarten, 
welche im Archiv aber nicht ermittelt werden 
konnten. Auch zum Stadtplanungsamt wurde 
recherchiert. Die entsprechenden Akten75 be-
schreiben ebenfalls den Wiederaufbau: ins-
besondere Ausstellungen zum Wiederaufbau, 
Denkschriften und Anträge an den Stadtrat. Die 
Verwendung von Schadenskarten ist durch die 
Denkschriften zum Wiederaufbau belegt; des 
Weiteren lassen sich Verweise auf Denkmuster, 
Kommunikation und Handhabe der Situation 
herauslesen. Passende Karten konnten aber 
noch nicht zugeordnet werden. Als erwähnens-
wert erscheinen zuletzt noch Unterlagen, ins-
besondere Satzungsänderungen bei Durchfüh-
rungsplänen. Hier werden mit Karten die neuen 
städtebaulichen Planungen festgehalten.76

Vergleichbar zu Hamburg archiviert auch das 
Stadtarchiv in Hannover einen Übersichts-
plan zu gezeichneten Schadenskarten (Kat. IV-
3). Hierauf werden Schadenskarten auf Ka-
tasterkarten in den Maßstäben 1 : 2 500 und 
1 : 1 000 genannt. Beide Arten der Schadens-
karten sind im Archiv vorhanden, aber noch 
nicht in die Archivtektonik eingearbeitet. Die 
auf dem Übersichtsplan genannten und als 
Feldpläne77 bezeichneten Kartenblätter im 
Maßstab 1 : 1 000 sind im Katalog (Kat. IV-1 
und IV-2) abgebildet. Die Schadenskarten im 

74 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.0.05.

75 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.6.01, Nr. 28 
bis 30.

76 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.6.04, Nr. 4.

77 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.2.05, 
Nr. 6928.

Abb.1 Tabelle zur Ermittlung des Beschädigungsgrades von Gebäuden (Göderitz-Tabelle), Abschrift, Stadtarchiv Hannover, 1. NR.2.05, Nr. 6927
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Maßstab 1 : 2 500 wurden nicht in den Kata-
log aufgenommen, da zu diesen Karten noch zu 
viele Fragen offenstehen.

Auffallend sind für Hannover mehrere Kar-
ten (stellvertretend Kat. IV-7 und IV-8), die dem 
Wiederaufbauwettbewerb zuzuordnen sind und 
Einreichungen verschiedener Architekten und 
Planer sein dürften. Diese Karten zeigen als 
Grundkarte Schäden und Bestand um 194878 
sowie auf einer zweiten Ebene die beabsich-
tigte Bebauung. Vergleichbar dazu wurde auch 
im Privatarchiv für Städtebau von Niels Guts-
chow in einem Plangutachten eine Abbildung 
einer Planung der Arbeitsgemeinschaft zur Lö-
sung wissenschaftlicher, künstlerischer und 
wirtschaftlicher Fragen beim Wiederaufbau zu 
Hannover vom Februar 1948 gefunden.79 Wie-
derum weitere Karten im Stadtarchiv Hannover 
lassen annehmen, dass sie als Schaubilder für 
Bauausstellungen80 und Ratsbeschlüsse (stell-
vertretend Kat. IV-5 und IV-6) oder als Teil oder 
Gegenentwurf zu einem Flächennutzungsplan 
(Kat. IV-9) dienten.

LEIPZIG

Im Leipziger Stadtarchiv fielen nach voraus-
gehender Suche in den Findmitteln insbeson-
dere die Akten der Stadtverordnetenversamm-
lung und des Rats der Stadt Leipzig (StVuR) 
sowie die Kapitelakten unter den Nummern 19 
und 7281 auf, die Aufschluss zu den Themenkar-
ten zu Kriegsschäden und Wiederaufbau ver-
sprachen. Bei der Durchsicht der StVuR-Ak-
ten konnten weitreichende Hinweise gefunden 
werden, die unter den Stichworten Luftangriff, 
„Sofortmaßnahme“, Enttrümmerung und Auf-
bauplanung zusammengefasst werden können. 
Überaus interessant erscheinen hierin die Lauf-
nummern 13479 bis 13503. Diese Bestellein-
heiten enthalten ausnahmslos Schadenspläne 
(stellvertretend Kat. V-2, V-3 und V-4) zur Stadt 
Leipzig, aufgegliedert nach Schadensrevieren. 
Eine Übersicht zu den Schadensrevieren ist im 
Katalog (Kat. V-I) gegeben. Leider waren die 
Kartenblätter zur Altstadt nicht in den StVuR-
Akten auffindbar. Weiter finden sich in diesem 
Bestand die Tätigkeitsberichte des Dezernats 
Aufbau, mit einer dort genannten Bearbeitung 

78 Vgl. Stadtarchiv Hannover, 1. NR.6.01, Nr. 2 
KPR-0405.

79 Archiv für Städtebau, Niels Gutschow, 
Abtsteinach: Plan der Kernstadt im Scha-
densplan, Fassung I, Plan II, gezeichnet im 
Stadtbauamt. 

80 Stadtarchiv Hannover, 1. NR.6.01, 
Nr. 2-0386.

81 Altsignaturen vor dem Jahr 2021.

von Schadensplänen,82 sowie Dokumente zum 
Bebauungsplan Leipzig Mitte,83 zu Fluchtli-
nien84 und zur Trümmerräumung.85 In den Ak-
ten der Kapitel 19 und 72 finden sich wiederholt 
Informationen zu baulichen „Sofortmaßnah-
men“, aber auch Forderungen und dokumen-
tierte Übergaben von Schadensplänen an die 
russische Besatzungsmacht.86 Leipzig war bei 
den untersuchten Stadtbeispielen diejenige 
Stadt, bei der denkmalpflegerische Interes-
sen, auch die der Stadtbildpflege, am häufigs-
ten im Schriftverkehr städtischer Provenienz 
diskutiert wurden (vgl. Kapitel 5).87 Eine Karte 
der Denkmalpflege mit Bestand, Schäden und 
Planungen konnte für Leipzig gefunden werden 
(Kat. V-10). Zur Schadensfeststellung bzw. eher 
für die Feststellung von Entschädigungen war 
in Leipzig ab dem 1. November 1943 das Amt für 
Kriegssachschäden (AfK) zuständig, in dessen 
Akten sich neben einer Schadenskartei vielerlei 
Aufstellungen über die Beschädigungen an Ge-
werbebetrieben finden. Die Zusammenstellung 
von Daten für eine Darstellung in Karten konnte 
in diesen Aktenbeständen jedoch nicht ausge-
macht werden.88 Der Bestand des Hochbauam-
tes89 enthält in überwiegendem Maße Bauan-
gelegenheiten vor Kriegsbeginn. Ausnahmen 
bilden einzelne Akten zu Bausperren, Luft-
schutzmaßnahmen und einzelne Schadensmel-
dungen und -listen.90 Das Tiefbauamt91 listet die 
nach jedem Luftangriff entstandenen Schäden 
an Gebäuden nach Straße und Hausnummer 
auf. Auch die Trümmerräumung ist unter der 
damaligen Leitung des Tiefbauamtes zu finden. 
Schadenspläne mit Verzeichnung der instand 
zu setzenden öffentlichen Bauten nach Reihen-
folge der Dringlichkeit sowie Wirtschafts- und 
Aufbaupläne der Altstadt sollten ebenso durch 
das Amt vorgelegt werden. Aus den Tätigkeits-
berichten des Dezernats Aufbau92 gehen für die 
Nachkriegszeit dann Bearbeitungen für Scha-
denspläne hervor. Dabei kann angenommen 

82 Stadtarchiv Leipzig, StVuR, Nr. 1786.

83 Stadtarchiv Leipzig, StVuR, Nr. 15424.

84 Stadtarchiv Leipzig, StVuR, Nr. 14262.

85 Bspw.: Stadtarchiv Leipzig, StVuR, 
Nr. 4777 und 4793.

86 Stadtarchiv Leipzig, Kap. 19, Nr. 287.

87 Bspw.: Stadtarchiv Leipzig, Kap. 19, 
Nr. 155, Bd. 4.

88 Stadtarchiv Leipzig, AfK.

89 Stadtarchiv Leipzig, HBA.

90 Stadtarchiv Leipzig, HBA, Nr. 50.

91 Stadtarchiv Leipzig, TBA.

92 Stadtarchiv Leipzig, StVuR, Nr. 1786.

werden, dass es sich um eine Neu- oder Um-
zeichnung älterer Schadenspläne handelt, die 
nach Schadensrevieren während des Krieges 
und darüber hinaus erstellt oder abgeschlossen 
wurden. Weiterhin sind auch Pläne und Kon-
zeptionen für den Altstadtwiederaufbau beach-
tenswert. Hier wird in vielen Fällen den Neupla-
nungen der verbliebene Bestand, abgestuft in 
Schadensgraden, gegenübergestellt (vgl. Kat. 
V-12 bis V-15).

Die vielen verschiedenartigen Kartierungen von 
Schäden und Wiederaufbauabsichten zur Stadt 
Leipzig, allen voran die Karten aus dem StVuR-
Bestand, besitzen zusammen mit den Unter-
lagen zu denkmalpflegerischen oder stadtpla-
nerischen Fragestellungen dieser Zeit großes 
Potenzial für weitere Untersuchungen.

NÜRNBERG

Im Stadtarchiv Nürnberg sind genaue Vorga-
ben zur Durchführung von Schadensaufnah-
men überliefert. Es wird dargestellt, welcher Er-
lass welche Aufgabe oder „Sofortmaßnahme“ 
regelt und welche Akteure an welchen Stel-
len eingebunden waren. Diese Dokumente fin-
den sich im sehr umfangreichen Bestand C 
52 für das Kriegsschädenamt. Mit diesen Ak-
ten kann der im Katalog geführte Übersichts-
plan zu Schadensbezirken (Kat. VI-3) zusam-
mengebracht werden. Ähnlich wie in Leipzig 
sind hier die verschiedenen Erfassungsge-
biete für Kriegsschäden dokumentiert. Ent-
sprechende Schadenskarten, die die Schäden 
in den einzelnen Schadensbezirken abbilden, 
konnten auch zugeordnet werden (stellvertre-
tend Kat. VI-4 und VI-5). Weitere, für die Scha-
densaufnahme bemerkenswert ausführliche 
Hinweise liefern die sogenannten Verwaltungs-
berichte der Stadt Nürnberg, die in gebunde-
ner Form im Stadtarchiv aufbewahrt werden. 
Hier geben in unterschiedlichen Abständen die 
städtischen Ämter nach Kriegsende Rapport 
ab – über ihre Leistungen und über bemerkens-
werte Vorkommnisse des Berichtzeitraums. 
Mittels der Akten des Amts für Wohnungsbau 
und Siedlungsförderung, hier Technische Ab-
teilung,93 lassen sich das Drucken und Ver-
breiten von Schadensplänen nachverfolgen 
und mit gefundenen Karten zusammenbrin-
gen (Kat. VI-14). Die Trümmerräumung wurde in 
Nürnberg, wie in den meisten anderen Städten 
auch, vom Tiefbauamt geleitet, dessen Akten-
bestände sich hierzu unter der Signatur C 20/
VIII finden lassen. Auch das hier ansässige Amt 
für Räumung und Baustoffgewinnung94 sei für 
diesen Aktenbestand erwähnt, welches bei der 

93 Stadtarchiv Nürnberg, Verwaltungsbericht 
1950, S. 322.

94 Stadtarchiv Nürnberg, C20-VIII, Nr. 2 bis 
4.
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planvollen Enttrümmerung Nürnbergs mitzu-
wirken hatte. Die zu Nürnberg gefundene Karte 
der Schutträumung (Kat. VI-7) konnte jedoch 
noch nicht zugeordnet werden. Große Schau-
bilder über Kriegsbeschädigungen und (be-
absichtigte) Aufbauleistungen oder -gebiete, 
wie sie etwa für Hannover auszumachen wa-
ren, konnten für Nürnberg nicht gefunden wer-
den, auch wenn entsprechender Schriftver-
kehr zur Bauausstellung95 Schadenspläne, als 
zurückblickende Schau- oder Zustandsbilder, 
hierfür nennt. Nach welchen Leitlinien Scha-
densstellen behandelt werden sollten und wie 
der Aufbau der Stadt Nürnberg im Kontext der 
Beschädigungen gelingen sollte, lässt sich aus 
Vortragstexten im Bestand des Stadtplanungs-
amtes96 gut entnehmen. Schadenspläne wer-
den hierin regelmäßig angesprochen; Zuord-
nungen gelangen jedoch nicht. Nur in einem 
Fall wird einem Manuskript direkt eine Beispiel-
karte angehängt.97 Für die in Nürnberg wichti-
gen denkmalpflegerischen Belange sei hier auf 
die (Denkmal)Wertstufenkarte (Kat. VI-6), eine 
kommentierte Liste der wertvollen Kulturgü-
ter von Fritz Traugott Schulz98 und auf die doku-
mentierenden Tätigkeiten des Hochbauamtes99 
verwiesen. Der Textbeitrag von Birgit Knauer in 
diesem Band (Kapitel 7) geht hierauf genauer 
ein.

Neben den vielen bereits angesprochen Karten 
war es im Nürnberger Stadtarchiv leicht mög-
lich, Schadenskarten oder thematische Karten 
zu Kriegsbeschädigung und Wiederaufbau aus-
findig zu machen, da dieses Archiv als einziges 
der untersuchten Archive in seiner Plankam-
mer einen eigenständigen und gut verzeichne-
ten Bestand100 zu Schadenskarten aufweist. 
Hierunter fanden sich nahezu 120 Bestellein-
heiten, die in einigen Fällen aus Kartenmappen 
mit bis zu 40 Blättern bestehen konnten. Auf-
fallend hierbei war, dass einzelne Karten in Se-
rie, d. h. unter demselben Namen und unter Ver-
wendung der gleichen Legende für mehrere 
Zeitpunkte ausgestellt und archiviert wurden. 
Mehrfach sind aber auch die gleichen Scha-
denskartenblätter unter verschiedenen Insti-
tutionen und somit auch unterschiedlichen Si-
gnaturen im Stadtarchiv vorgefunden worden. 
Bei der in Nürnberg vorhandenen großen An-
zahl an Themenkarten zu Kriegsbeschädigung 
und Wiederaufbau war es schwierig, die Über-
sicht zu wahren.

95 Stadtarchiv Nürnberg, C20-V, Nr. 19860.

96 Stadtarchiv Nürnberg, C30.

97 Stadtarchiv Nürnberg, C30-I, Nr. 184.

98 Stadtarchiv Nürnberg, C7-I, Nr. 11289.

99 Stadtarchiv Nürnberg, Verwaltungsbericht 
1950, S. 278.

100 Stadtarchiv Nürnberg, A4-X.

FAZIT

Zu den sechs untersuchten Städten lässt sich 
nach Abschluss der Recherchen festhalten, 
dass in den Archiven umfangreiches Quellen-
material lagert, das zu Kriegsschäden und Wie-
deraufbau Auskunft gibt. Zudem konnten in den 
Akten und Planbeständen mehr Themenkar-
ten zu Kriegsschäden und Wiederaufbau gefun-
den werden, als es vor Beginn des Forschungs-
projekts ersichtlich war. Dennoch waren in den 
Findmitteln der Archive direkte Verweise auf 
Kartenmaterial zu Kriegsschäden rar. Allge-
mein gaben viele Archive an, dass es Verzeich-
nungsrückstände bei städtischem Schriftgut 
und Kartenmaterialien der Zeit um das Kriegs-
ende gebe. Einzig das Nürnberger Stadtarchiv 
konnte einen vorsortierten Bestand an Karten 
vorweisen, die als Kriegsschadenskarten zu be-
zeichnen sind. Neben den untersuchten Stadt-
archiven lieferten auch das Privatarchiv von 
Niels Gutschow, Abtsteinach, das Hamburger 
Architekturarchiv und die Carleton University 
Archives im kanadischen Ottawa wegweisende 
Informationen.

Eine Aufgabe des Forschungsprojekts war es, 
das in den Archiven getrennt von den Karten la-
gernde Schriftgut mit den Schadenskarten in 
Verbindung zu setzen. Hier musste festgestellt 
werden, dass die untersuchten Schriftquel-
len leider nur in einigen wenigen Fällen direkt 
auf das gefundene Kartenmaterial verweisen. 
Dennoch lässt sich, wie in Kapitel 3 in diesem 
Band sichtbar wird, das geschichtliche Um-
feld der Kriegsschadensaufnahme mittels der 
Schriftquellen beleuchten. Gerade die einge-
hende Untersuchung von Aktenordnern offen-
barte neben schriftlichen Schlüsseldokumen-
ten zusätzliche Karten oder Kartenlegenden, 
die andernfalls im Verborgenen geblieben wä-
ren. Die umfassende Recherche erwies sich als 
zielführend und ergebnisreich, da es teilweise 
erst durch das Zusammenbringen der verstreu-
ten Karten und Schriftdokumente möglich war, 
das Bild der Schadenserfassung zu schärfen. 
So ließ sich, wie oben erwähnt, die Karte zum 
Wiederaufbauwettbewerb Essens (Kat. I-5) nur 
als solche identifizieren, indem das im kanadi-
schen Ottawa archivierte Kartenmaterial aus 
dem Nachlass Konstanty Gutschows mit dem 
Schriftgut der Stadtarchive zusammengeführt 
wurde.

Für weitere gefundene, zeitlich frühe Scha-
denskarten oder Karten, die in zeitlich en-
gem Zusammenhang zu Luftschlägen datieren, 
konnten in den Städten Nürnberg, Hamburg 
und Freiburg die Polizei- und Luftschutzstel-
len als deren Urheber identifiziert werden. 
Diese Karten waren – bis auf Nürnberg – zwi-
schen Schriftdokumenten und nicht in Plan-
beständen abgelegt. Sie geben Auskunft über 
Bombeneinschlagsstellen für einen bestimm-
ten Stadtbereich, seltener auch für das ge-
samte Stadtgebiet. Erst seit den ab 1943 ver-
mehrt einsetzenden Flächenzerstörungen, 
bedingt durch eine andersartige alliierte Luft-
kriegstaktik, erscheinen Schadenskarten, die 

nun auch Bauschäden abbilden. Für deren Er-
stellung konnte bei den Karten von  Hannover, 
Nürnberg und Leipzig beobachtet werden, 
dass Bausachverständige („Schadensmelder“ 
oder „Revierarchitekten“) städtischer Bauäm-
ter neben oder anstelle der Polizei hinzugezo-
gen werden; Dienstanweisungen dazu fanden 
sich in den Aktenbeständen der zuzuordnen-
den Institutionen. Mehrere Sätze an Schadens-
kartenblättern zu Hannover waren noch nicht im 
dortigen Stadtarchiv verzeichnet und konnten 
nur durch Hilfestellung des Archivs gefunden 
und untersucht werden. Vergleichbare Leipzi-
ger Karten waren nicht in den Planbeständen 
zu finden, sondern in den Ordnern der Stadtver-
ordnetenversammlung und des Rats der Stadt 
Leipzig. Auch für Hamburg konnte ein ähnli-
cher Kartensatz für die Nachkriegszeit gefun-
den werden; dieser ist zwar in der Plankammer 
des Staatsarchivs abgelegt, allerdings unter 
sehr weit gefassten Klassifikationen. Der An-
spruch dieser Kartierung bestand darin, das 
Stadtgebiet – systematisch und auf Schäden 
bezogen – vollständig abzubilden. Die den Kar-
ten zuzuordnenden schadenerfassenden Tätig-
keiten waren aber in einem zeitlich weiten Ab-
stand dazu auszumachen, wobei die zeitliche 
Grenze des Kriegsendes nicht von Bedeutung 
schien. Verhandlungen über den Umgang mit 
kriegsbeschädigtem Baubestand anhand von 
Kriegsschadenskarten waren bei nahezu allen 
untersuchten städtischen Gliederungen auszu-
machen, etwa Stadtplanungsamt, Tiefbauamt, 
Hochbauamt, Wiederaufbaubüro, Kriegsschä-
denamt, Stadtvermessungsamt, Baupolizei und 
Denkmalbehörde. Diese örtliche Verstreuung 
der Informationen im Archiv erwies sich für die 
unternommene Recherche als problematisch, 
da es die vielen, potenziell aufschlussgeben-
den Akten zu durchsuchen galt. Dies förderte 
aber im Gegenzug auch jene Karten zutage, die 
in Aktenordnern abgelegt waren, und rundete 
so das Bild des historischen Umfelds der Scha-
densaufnahme ab.
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Einleitung zum Katalog

ZUSAMMENSETZUNG UND  
GLIEDERUNG DES KATALOGTEILS

Der Katalogteil dieses Atlas zeigt ausge-
wählte Karten zum Themenfeld Kriegsschä-
den und Wiederaufbau. Die Gliederung erfolgt 
in alphabetischer Reihung der sechs Beispiel-
städte. Den Karten vorgeschaltet wird jeweils 
eine knappe Übersicht zu den Kriegsereignis-
sen, den Zerstörungen und den Wiederauf-
bautätigkeiten in der jeweiligen Stadt, ergänzt 
mit Angaben zum Kartenbestand und einer 
Kurzbibliographie.

AUSWAHL UND REIHUNG DER KARTEN

Wie bereits im Kapitel 1, Einleitung, erwähnt, 
kann im vorliegenden Katalog nur ein Bruch-
teil der großen Anzahl an Karten, die im Zuge 
der Archivrecherchen identifiziert wurden, ge-
zeigt werden. Die Auswahl wurde gemäß meh-
rerer Kriterien getroffen: Einerseits war die Ver-
lässlichkeit der Aussage der Karten über die 
Kriegsbeschädigung ausschlaggebend. Eine 
solche ist aufgrund der Erstellung der Karte in 
zeitlicher Nähe zum Kriegsgeschehen oder zur 
Beschädigung anzunehmen, aufgrund des ho-
hen Detaillierungsgrades der Darstellung oder 
aufgrund der Erstellung durch eine offiziell be-
auftragte Stelle (Schadensmelder). Anderer-
seits soll die Auswahl der Kartendokumente 
auch die gestalterische und thematische Band-
breite sowie die geschichtliche bzw. prozess-
hafte Entwicklung der Themenkarten zu Kriegs-
schäden und Wiederaufbau widerspiegeln. Je 
Stadt erscheinen zuerst Karten, die auf pri-
mär erhobenen Daten basieren (Prozessstufe I, 
vgl. Kapitel 3), dann solche Karten, die aus-
gewählte Daten für die Erstellung neuer the-
matischer Karten weiterverwenden (Prozess-
stufe II), und schließlich diejenigen Karten, die 
explizit im Zusammenhang mit Stadtplanung 
erstellt oder weiterentwickelt wurden (Prozess-
stufe III). Ziel war es, ein möglichst aussage-
kräftiges Spektrum an Karten zu jeder Stadt 
abzubilden. Dies gilt auch für Kartensätze, die 
teilweise mehrere Dutzend Kartenblätter um-
fassen. Im Katalog ergänzend abgebildete 
Übersichtspläne zeigen in diesen Fällen, aus 
wie vielen Kartenblättern diese Kartensätze, die 
zumeist auch noch vollständig in den Archiven 
erhalten sind, ursprünglich bestanden.

LAUFNUMMER UND KURZTITEL

Um die einzelnen Karten des Katalogteils mit 
den Texten verständlich in Verbindung setzen 
zu können, wurde jeder Karte eine zweiteilige 
Laufnummer zugewiesen, bestehend aus einer 
römischen Ziffer (I bis VI) für die jeweilige Stadt 
und einer fortlaufenden arabischen Nummer für 
jede Karte. Da nicht alle Kartenblätter eine of-
fizielle Bezeichnung oder einen verständlichen 
Titel tragen, wurde den Karten ein selbstge-
wählter Kurztitel verliehen. Dies dient nicht zu-
letzt auch der Lesbarkeit der Texte. 

DARSTELLUNG

Die Karten werden jeweils im Ganzen sowie 
meist mit einem maßstabsgetreuen Kartenaus-
schnitt abgebil det. Durch die Wiedergabe die-
ser Ausschnitte in einer 1:1-Projektion der Ori-
ginalabbildung werden Vergleiche der Karten 
untereinander, hinsichtlich der Darstellungs-
weise, der Aussagekraft und der handwerk-
lichen Ausführung, möglich. Die in den Kar-
tensteckbriefen angegebenen Abmessungen 
der Kartendokumente wurden den Digitalisa-
ten entnommen und stellen nur einen Annähe-
rungswert an die Originalgröße der Dokumente 
dar.

BASISKARTE UND EINTRAGUNG

Schäden oder Planungen wurden meist in be-
reits vorliegende Kartenblätter oder Stadt-
grundkarten eingetragen oder darauf dar-
gestellt (vgl. Kapitel 4). Staatliche Flur- oder 
Katasterkarten wurden von Städten eigenhän-
dig fortgeschrieben und für die gewünschte 
Maßstabsebene generalisiert und teils um-
gezeichnet.1 In einigen Fällen sind Eintragun-
gen für mehrere zeitliche Ebenen oder inhalt-
lich verschiedene Ebenen zu beobachten. Um 
dies deutlich zu machen, wird in den beiliegen-
den Kartensteckbriefen zwischen Basiskarte 
(bspw. einem Katasterblatt) und thematischen 
Ebenen unterschieden. In thematischen Ebe-
nen erfolgten unterschiedliche Einträge in die 
Basiskarte, bspw. zu Bombentreffern, Aussa-
gen über Schäden oder Erhaltenswürdigkeit. 
Häufig wurde damit eine neue Thematik ein-
geführt und häufig wurden Einträge über einen 
längeren Zeitraum getätigt (bspw. der Vermerk 
von Bombentreffern unterschiedlicher Luftan-
griffe in einem Dokument). Auch etwaige unter-
schiedliche Titel von Basiskarte und Themen-
kartierung werden gesondert ausgewiesen.

1 Die Autor:innen danken Thomas Gunzel-
mann für den Hinweis.

In den zugehörigen Steckbriefen werden auch 
der Detaillierungsgrad und allenfalls abwei-
chende Fundorte der Legenden genannt; er-
gänzend finden sich Anmerkungen, die dem 
Verständnis der Karte dienen. Sofern einer 
Karte Schriftstücke aus den Archiven zugeord-
net werden können, werden diese angegeben.

HINWEISE ZU DEN DIGITALISATEN

Ein Großteil der Karten wurde bisher noch nicht 
publiziert und musste deshalb erst digitalisiert 
werden. Da manche Karten übergroße Formate 
aufweisen, konnten diese Dokumente aus tech-
nischen Gründen oft nur in Teilen gescannt bzw. 
fotografiert werden. Sie wurden nachträglich 
digital zusammengesetzt, wodurch teilweise 
Fehl- oder Nahtstellen entstanden. Vereinzelt 
konnten Karten von den Archiven nur in digita-
ler Form und nicht im Original vorgelegt wer-
den, wodurch die Analyse und Auswertung er-
schwert wurde.

ERLÄUTERUNG ZUR FESTSTELLUNG DES 
SCHADENSAUSMASSES

Kriegsschäden wurden von Stadt zu Stadt indi-
viduell erhoben und in unterschiedlichen Dar-
stellungsformen wiedergegeben. Ein Vergleich 
der Städte untereinander im Hinblick auf Form 
und Ausmaß der Schäden ist also schwierig. 
Gleiches gilt für die Schadensstatistik. Nur we-
nige Datensammlungen aus der Kriegs- und 
Nachkriegszeit stellen das Schadensausmaß 
verschiedener Städte einander gegenüber, 
darunter der Aufsatz „Kriegsschäden“ von 
Friedrich Kästner im  Statistischen Jahrbuch 
deutscher Gemeinden  von 19492, der neben an-
deren Vergleichsparametern auch den Zerstö-
rungsgrad anhand des prozentuellen Anteils 
an zerstörten Wohnungen im Vergleich zum 
Wohnungsbestand von 1939 angibt. Kästner 
schätzte bereits 1949 die Ermittlung der loka-
len Trümmermengen als unmöglich ein. Die An-
gaben zu zerstörten Wohnungen in den Städ-
ten sind nach Forschungen der Geografin Uta 
Hohn und des Kartografen Volker Bode ebenso 
nicht untereinander vergleichbar, da der Sta-
tistik uneinheitliche Schadensklassenbreiten 

2 Deutscher Städtetag (Hrsg.):  Statisti-
sches Jahrbuch deutscher Gemeinden , 
Jg. 37., Berlin, 1949, S. 361–391, hier 
S. 369 und S. 380–383.
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zugrunde liegen3 und unklar bleibt, auf welchem 
Zerstörungsgrad die Statistik basiert.4 Statisti-
sche Angaben zum Wohnungstotalzerstörungs-
grad im Vergleich zum Wohnungsbestand von 
1939 schätzte Hohn jedoch wegen der guten 
Quellenlage als am ehesten vergleichbar ein. 
Ein Vergleich der Innenstadtzerstörungen sei 
hingegen nur bedingt möglich.5 Aufgrund regio-
nal und zeitlich unterschiedlicher Methoden in 
der Aufnahme und Bewertung der Schäden ist 
eine absolute Angabe des Schadensausmaßes 
generell nicht möglich: Volker Bode wies darauf 
hin, dass die unterschiedlichen Erhebungsme-
thoden direkt nach Kriegsende keine statisti-
sche Vergleichbarkeit absolut exakter Zahlen-
angaben erlauben würden und eine „regionale 
Differenzierung der Kriegsschäden auf der Ba-
sis konkreter Zahlenwerte nur näherungsweise 
möglich“6 sei.

Uta Hohn verglich und bewertete in den 1980er-
Jahren die verschiedenen Wohnungssta-
tistiken der Kriegs- und Nachkriegszeit und 
erstellte auf Grundlage ihrer ausführlichen Re-
cherchen neue Statistiken zu Wohnungsverlus-
ten für deutsche Städte.7 Ihr Vorgehen veran-
schaulichte sie mit einer Gegenüberstellung der 

3 Uta Hohn:  Die Zerstörung deutscher 
Städte im Zweiten Weltkrieg. Regionale 
Unterschiede in der Bilanz der Wohnungs-
totalschäden und Folgen des Luftkrieges 
unter Bevölkerungsgeographischen 
Aspekten , Dortmund: Dortmunder Ver-
trieb für Bau- und Planungsliteratur, 
1991, S. 2; Uta Hohn: „Die Zerstörung 
deutscher Städte 1940 bis 1945. Luftkrieg 
und Stadtplanung, Schadenserfassung 
und Schadensbilanz“, in: Josef Nipper/
Manfred Nutz (Hrsg.):  Kriegszerstörung 
und Wiederaufbau deutscher Städte , Köln: 
Geographisches Institut der Universität zu 
Köln, 1993, S. 3–23, hier S. 12.

4 Volker Bode: „Kriegszerstörungen 
1939–1945 in Städten der Bundesrepu-
blik Deutschland. Inhalt und Probleme 
bei der Erstellung einer thematischen 
Karte (mit farbiger Kartenbeilage)“, 
in:  Europa Regional , 3. Jg. H. 3, 1995, 
S. 9–20, hier S. 9; http://nbn-resolving.de/
urn:nbn:de:0168-ssoar-48554-2.

5 Hohn 1993, S. 12.

6 Bode 1995, S. 11. Hervorhebung im 
Original.

7 Uta Hohn beschrieb ihre Methodik und 
konsultierte städteübergreifende Quellen 
bzw. Literatur in: Hohn 1991, S. 2–5. Zu-
sätzlich wertete Hohn regionale oder 
lokale Quellen und Literatur aus, um das 
Schadensausmaß in einzelnen Städ-
ten abschätzen zu können: Hohn 1991, 
S. 62–145.

Daten aus früheren Statistiken mit ihren korri-
gierten Zahlen.8 Ihre Ergebnisse fasste sie 1988 
in einer thematischen Karte zusammen. Hohn 
übernahm dabei das Schema einer themati-
schen Karte von 1947 zu „Kriegszerstörung an 
Wohnraum“, in der die nicht näher definierten 
„Zerstörungen“ mit Hilfe von Tortendiagram-
men für schwer beschädigte Städte dargestellt 
worden waren, und publizierte ihre Karte 1991.9 
Ihre neu eingeschätzten Prozentangaben zu 
„Wohnungstotalzerstörung“, die der Kartendar-
stellung zugrunde lagen, publizierte sie 1993.10 
Hohn definierte „Wohnungstotalzerstörung“ so, 
dass der Verlustanteil an einer Wohnung min-
destens 50 oder 60 % betragen musste, damit 
sie als „total zerstört“ eingestuft wurde,11 und 
übernahm damit Standards aus den Kriegs- 
und Nachkriegsjahren. 

Durch die Angabe der Zahlen sowohl aus einer 
zeitgenössischen Quelle, nämlich dem  Statisti-
schen Jahrbuch deutscher Gemeinden  (1949), 
als auch aus der Forschungsarbeit von Uta 
Hohn erscheint den Autor:innen dieser Publika-
tion die größtmögliche Genauigkeit in der Ein-
schätzung des Anteils „zerstörter“ Wohnungen 
gewährleistet. Die Prozentsätze zum Zerstö-
rungsausmaß im gesamten Stadtbereich folgen 
hingegen den Angaben der  Dokumente deut-
scher Kriegsschäden  (1958)12.

8 Hohn 1993, S. 3–23, hier Tabelle 1, S. 16.

9 Hohn publizierte diese Karte erstmals in 
Hohn 1991, S. 320, und anschließend in 
Hohn 1993, S. 14. Bode 1995 publizierte 
sowohl das Kartenvorbild von 1947 als 
auch Hohns Karte: Bode 1995, Abb. 1 
und 2 auf S. 10 und 11.

10 Hohn 1993, S. 12–20.

11 Hohn 1993, S. 12.

12 Bundesminister für Vertriebene, Flücht-
linge und Kriegsgeschädigte (Hrsg.): 
 Dokumente deutscher Kriegsschäden. 
Evakuierte, Kriegsgeschädigte, Wäh-
rungsgeschädigte. Die geschichtliche und 
rechtliche Entwicklung , Bd. 1, Bonn, 1958.
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I-1 – I-9
 

ESSEN IN DER  
ZEIT DES NATIONALSOZIALISMUS

Essen spielte in der Zeit des Nationalsozia-
lismus als Industriestadt eine entscheidende 
Rolle. Die dort ansässige Firma Krupp galt als 
„Waffenschmiede des Deutschen Reiches“.

CHRONOLOGIE DER ZERSTÖRUNG

Insgesamt verzeichnete Essen 272 Luftangriffe, 
davon 30 Großangriffe. Die ersten Bombardie-
rungen erfolgten ab Mai 1940. Im März 1942 in-
tensivierten sich die Luftangriffe aufgrund der 
dort ansässigen Rüstungsindustrie (u. a. Firma 
Krupp). Besonders hervorzuheben sind die 
Großangriffe vom 8. und 9. März 1942 sowie 
drei weitere vom 5. und 12. März 1943 und vom 
3. April 1943. Dabei fielen mehr Bomben auf die 
Stadt als in den gesamten vorangegangenen 
Kriegsjahren, vor allem Stab- und Phosphor-
brandbomben, die gezielt auf das Stadtgebiet 
abgeworfen wurden. Ein weiterer Großangriff 
erfolgte am 22. Oktober 1944. Am 11. März 1945 
erfuhr Essen den größten Sprengbombenan-
griff der Kriegszeit. Dabei wurden neben der 
oberirdischen Bausubstanz auch das unterirdi-
sche Versorgungsnetz der Stadt und die Kana-
lisation schwer beschädigt. 

ZERSTÖRUNGSAUSMASS

Essen galt nach Kriegsende als die am stärks-
ten beschädigte Stadt des Ruhrgebiets. 

Wohnungen: 

In zeitgenössischen Quellen wird ein Woh-
nungsverlust innerhalb des gesamten Stadt-
gebiets von 53 bis 54 % festgehalten (Bun-
desminister für Vertriebene, Flüchtlinge und 
Kriegsgeschädigte (BMVt) 1958, S. 167), das 
Statistische Jahrbuch deutscher Gemeinden 
spricht von 50,5 % (Deutscher Städtetag, 1949, 
S. 380–381), Uta Hohn legt sich auf 44 % fest 
(Hohn 1993, S. 17).

Gesamtes Stadtgebiet: 

Insgesamt wird für die Stadt Essen ein Zerstö-
rungsgrad von 52 % angegeben (BMVt 1958, 
S. 54).

BESONDERS BETROFFENE 
STADTBEREICHE

Die Luftangriffe zielten vielfach auf die Zer-
störung der Kruppwerke, doch durch die zen-
trale Lage wurden angrenzende Stadtgebiete 
wie das Segerothviertel, Altenessen, Alten-
dorf, Frohnhausen, Holsterhausen und Bo-
cholt wiederholt schwer getroffen. Auch das 
Gebiet südlich des Hauptbahnhofs und Teile 

von Rüttenscheid wiesen ein Bild flächenhafter 
Zerstörung auf. In einem weiteren Umkreis um 
die Kruppwerke und den Stadtkern finden sich 
ebenfalls Zerstörungen, wie etwa in den nord-
westlich gelegenen Stadtteilen Borbeck, Frin-
trop,  Vogelheim und Gerschede.

ESSEN IN DER NACHKRIEGSZEIT

Dem Wiederaufbau Essens standen zunächst 
die infolge der großen Einschlagtiefe der Bom-
ben besonders tiefreichenden Schäden und 
die Unklarheit über die Fortexistenz der Krupp-
werke und deren bis 1951 andauernde Demon-
tage im Wege. Mit Wohnungsneubauten und 
Wiederaufbauten konnte planmäßig erst 1947 
begonnen werden, und das nur in geringem 
Maße. Erst mit Hilfe von staatlichen Förder-
maßnahmen ab 1949/50 konnte der Bedarf an 
Wohnungen allmählich gedeckt werden. Der 
Wohnungsneubau konzentrierte sich dabei zu-
meist auf die Freiflächen der Außenbezirke Es-
sens (Kat. I-6). Bereits 1948 hatte die Stadt 
während der Enttrümmerung mit der Instand-
setzung des unterirdischen Versorgungsnetzes 
begonnen. Für den Wiederaufbau der Essener 
Innenstadt wurde 1949 durch den Stadtrat ein 
Neuordnungsplan verabschiedet, der unter an-
derem die Auflockerung des gesamten Innen-
stadtgebiets sowie die Reservierung von Bau-
flächen für später zu realisierende Bauwerke, 
wie Rathaus und Opernhaus, vorsah. Ein Durch-
führungsplan von 1955 verfolgte ebenfalls den 
Ansatz eines aufgelockerten Wiederaufbaus 
und vertiefte ihn weiter: Nur noch ein Drittel der 
Stadtfläche sollte bebaut, zwei Drittel sollten 
als Freiflächen belassen werden. Eine Grund-
lage für den Wiederaufbau Essens lieferte das 
Nordrhein-Westfälische Wiederaufbauge-
setz, das erlaubte, Grundstücke unterschied-
licher Eigentümer:innen zusammenzulegen, 
diese neu zu ordnen und geschlossen wieder 
zu bebauen.

ZUM KARTENBESTAND

Zur Stadt Essen konnten keine Karten ermit-
telt werden, die der Prozessstufe I, einem ers-
ten  Erfassen und Bewerten  von Bombenein-
schlagsstellen und Schäden, zuzuordnen sind. 
Der abgebildete Kartenbestand beginnt also 
mit bereits auswertenden Karten der Prozess-
stufe II. Die Karten Kat. I-1 bis I-3 datieren in die 
Zeit vor Kriegsende. Für Februar 1946 (Kat. I-4) 
ist die erste Nachkriegskarte bekannt, die, mit-
hilfe ihrer Zweisprachigkeit, auch an die eng-
lischsprachige Besatzung ein Zustandsbild 
der Stadt vermittelte. Die zuletzt aufgeführten 
 Planungskarten zu Holsterhausen  (Kat. I-7 bis 
I-9) bilden im Archiv eine zusammenhängende 
Planmappe (Prozessstufe III).
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Kartentitel: „Plan der Stadt Essen, Blatt 52“ 
(Basiskarte)
Originalmaße: ca. 86 × 61 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 000
Basiskarte: Stadtvermessungsamt Essen 1941

Thematische Ebene 1: Bauten nach 
unbekannter Klassifizierung (fette Schraffuren 
und Auskratzungen)
Thematische Ebene 2: bewohnte Bauten und 
beschädigte Bauten (farbige Eintragungen), 
Urheberschaft: k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Essen, 
Kartenblatt 52, Innenstadt mit Umgebung

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: Legende zu thematischer Ebene 2 auf 
dem Katasterblatt (Aufkleber)
Archivsignatur: Haus der Essener Geschichte, 
Bestand 901, Nr. 1020
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Kartenblatt war möglicherweise 
Teil einer stadtweiten Schadenserfassung; 
vergleichbar: Kat. III-7; IV-3 oder IV-4; 
Prozessstufe II: Auswertung
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I-2
Schadenskarte 1 : 25 000

Kartentitel: ohne Titel
Originalmaße: 99 × 145 cm
Originalmaßstab: 1 : 25 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Schäden nach 
Richtlinien I vom 15. Juli 1944 des Arbeitsstab 
Wiederaufbauplanung zerstörter Städte, 
Vorläufige Bestandskarten, Urheberschaft: k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebiet
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Essen mit 
Umgebung

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: ohne Legende, Zuordnung: 
Richtlinien I vom 15. Juli 1944 des Arbeitsstab 
Wiederaufbauplanung zerstörter Städte, 
Vorläufige Bestandskarten
Archivsignatur: Carleton University Archives, 
GutschowDestructionMaps, Essen (Nachlass 
Gutschow)
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Die Karte diente vermutlich als 
Vorlage für eine Karte, die der Arbeitsstab 
Wiederaufbauplanung zerstörter Städte 
erstellte (Kat. I-3), vergleichbar Kat. V-5; 
Prozessstufe II: Auswertung

 

Katalog
99 Essen

1 : 25 000



I-3
Schadenskarte Arbeitsstab 
Wiederaufbauplanung mit Stand vom 
1. Mai 1944
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I-3
Schadenskarte Arbeitsstab 
Wiederaufbauplanung mit Stand vom 
1. Mai 1944

Kartentitel: „Essen. Schadenskarte Stand vom 
1. Mai 1944“
Originalmaße: ca. 138 × 127 cm
Originalmaßstab: 1 : 10 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Schäden nach 
Richtlinien I vom 15. Juli 1944 des Arbeitsstab 
Wiederaufbauplanung zerstörter Städte, 
Vorläufige Bestandskarten, Urheberschaft: k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebiet
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Essen mit 
Umgebung

Bereits publiziert in: nicht bekannt 
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Carleton University Archives, 
GutschowDestructionMaps, Essen (Nachlass 
Gutschow)
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Schadenskarte als 
selbstständige Zeichnung des Arbeitsstab 
Wiederaufbauplanung zerstörter Städte, 
vergleichbar Kat. V-6, VI-8; Prozessstufe II: 
Auswertung
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I-4
Schadenskarte 1946

Kartentitel: „Schadenskarte der Stadt Essen“
Originalmaße: ca. 92 × 122 cm
Originalmaßstab: 1 : 20 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, Urheberschaft: 
Stadtvermessungsamt Essen, Februar 1946
Detaillierungsgrad Eintragungen: Baublock
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Essen mit 
Umgebung

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Haus der Essener Geschichte, 
Best. 901, Nr. 1026
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Schadenskarte erstellt zur 
Kommunikation mit alliierter Besatzungsmacht; 
Prozessstufe II: Auswertung
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Anlage zum Wiederaufbauwettbewerb 
(Erhaltungsbedarf)

Katalog
104 Essen



I-5
Anlage zum Wiederaufbauwettbewerb 
(Erhaltungsbedarf)

Kartentitel: „Blatt 52“ (Basiskarte)
Originalmaße: ca. 97 × 73 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 000
Basiskarte: Stadtvermessungsamt Essen 1941

Thematische Ebene 1: zerstörte Bauten; 
bewohnte Bauten (schwarz-weiß); vor 
Auslobung des Wettbewerbs am 15. Juli 1947, 
Urheberschaft: Stadtplanungsamt
Thematische Ebene 2: zu erhaltende Bauten 
(farbiger Überdruck); vor Auslobung des 
Wettbewerbs am 15. Juli 1947, Urheberschaft: 
Stadtplanungsamt
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude 
(Thematische Ebene 1); Baublock (Thematische 
Ebene 2)
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Essen, 
Kartenblatt 52, Innenstadt mit Umgebung

Bereits publiziert in: Enss 2021
Legende(n): auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Carleton University Archives, 
GutschowDestructionMaps, Essen (Nachlass 
Gutschow)
Zuordnung Schriftmaterial: Stadt Essen, 
Stadtplanungsamt, Ideen-Wettbewerb für 
den Wiederaufbau der Essener Innenstadt, 
15.07.1947; Haus der Essener Geschichte, Best. 
1004, Nr. 191
Anmerkung: Schadenskarte als Anlage zum 
Wiederaufbauwettbewerb; Prozessstufe II: 
Auswertung
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I-6
Leitplan Kriegsschäden

Kartentitel: „Essen. Leitplan Kriegsschäden, 
Stand 1945“
Originalmaße: ca. 111 × 125 cm
Originalmaßstab: 1 : 15 000
Basiskarte: Stadtvermessungsamt, Juni 1950

Thematische Ebene: Beschädigte Bauten, 
unbeschädigte Bauten, Neubaugebiete 1945–
1952, Urheberschaft: Stadtplanungsamt, März 
1953
Detaillierungsgrad Eintragungen: Baublock 
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Essen mit 
Umgebung

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Haus der Essener Geschichte, 
Best. 901, Nr. 698
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Prozessstufe II: Auswertung
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Leitplan Kriegsschäden

 

Katalog
107 Essen

1 : 15 000



I-7
Planungskarten zu Holsterhausen

Kartentitel: „Bebauung Essen-Holsterhausen 
vor der Zerstörung/nach der Zerstörung“
Originalmaße: ca. 30 × 22 cm
Originalmaßstab: 1 : 10 000
Basiskarte: k. A. 

Thematische Ebene 1: Bebauung vor der 
Zerstörung, Urheberschaft: k. A.
Thematische Ebene 2: Bebauung nach der 
Zerstörung, Urheberschaft: k. A. 
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Essen, Stadtteil 
Holsterhausen

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: vergleichbare Legende in: Haus der 
Essener Geschichte, Best. 901, Nr. 569
Archivsignatur: Haus der Essener Geschichte, 
Best. 1003, Nr. 9
Zuordnung Schriftmaterial: Haus der Essener 
Geschichte, Best. 1003, Nr. 9
Anmerkung: Planungsmappe Holsterhausen; 
siehe auch: Kat. I-8 und I-9; Prozessstufe III: 
Planung
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I-8
Planungskarten zu Holsterhausen
(Ausschnitt)

Kartentitel: „Eigentumsverhältnisse“
Originalmaße: ca. 52 × 27 cm
Originalmaßstab: 1 : 5 000
Basiskarte: Angabe auf Dokument: 
„Zusammengestellt nach den Stadtplänen 
60, 61, 69, 70“ (Zusammenstellung vermutlich 
durch das Stadtplanungsamt. Vgl. Kat I-9)

Thematische Ebene 1: beschädigte Bauten, 
unbeschädigte Bauten, Urheberschaft: k. A.
Thematische Ebene 2: Eigentumsverhältnisse, 
Urheberschaft: k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Essen, Stadtteil 
Holsterhausen

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: Thematische Ebene 1: vergleichbar 
zu: Haus der Essener Geschichte, Best. 
901, Nr. 569; Thematische Ebene 2: auf dem 
Kartenblatt
Archivsignatur: Haus der Essener Geschichte, 
Best. 1003, Nr. 9
Zuordnung Schriftmaterial: Haus der Essener 
Geschichte, Best. 1003, Nr. 9
Anmerkung: Planungsmappe Holsterhausen; 
siehe Kat. I-7, I-9; Prozessstufe III: Planung
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Kartentitel: „Vorentwurf zum 
Durchführungsplan Holsterhausen“
Originalmaße: ca. 54 × 25 cm
Originalmaßstab: 1 : 5 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Geplante Bebauung, 
Geschosshöhen, Urheberschaft: 
Stadtplanungsamt, 22. Juli 1952
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Essen, Stadtteil 
Holsterhausen

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Haus der Essener Geschichte, 
Best. 1003, Nr. 9
Zuordnung Schriftmaterial: Haus der Essener 
Geschichte, Best. 1003, Nr. 9
Anmerkung: Planungsmappe Holsterhausen; 
Prozessstufe III: Planung
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II-1 – II-2
 

FREIBURG IN DER  
ZEIT DES NATIONALSOZIALISMUS

Freiburg spielte als Eisenbahn- und Verkehrs-
knotenpunkt innerhalb des Deutschen Reichs 
eine wichtige Rolle. Die in Freiburg ansäs-
sige Mez AG zählte als Produzent von Fall-
schirmseide zu den Rüstungsbetrieben der 
Wehrmacht.

CHRONOLOGIE DER ZERSTÖRUNG

Freiburg wurde erstmals am 10. Mai 1940 bom-
bardiert, allerdings versehentlich durch die 
deutsche Luftwaffe. Aufgrund schlechter Wet-
terverhältnisse und Navigationsschwierigkei-
ten hielt man Freiburg für einen französischen 
Zielort. Die ersten Angriffe der Alliierten er-
folgten am 3., 7. und 8. Oktober 1943 durch bri-
tische Flugzeuge. Erst ab 1944, mit Vorrücken 
der Frontlinie, war die Stadt verstärkt vom Luft-
krieg betroffen. Am 3., 4. und 21. November er-
folgten Bombenangriffe kleineren Ausmaßes. 
Den schwersten Luftangriff erfuhr die Stadt am 
27. November 1944. Die Bombardierungen lös-
ten dabei einen Flächenbrand aus, der weite 
Teile des Stadtgebiets zerstörte. Bis April 1945 
folgten weitere Luftangriffe.

ZERSTÖRUNGSAUSMASS

Wohnungen: 

Das  Statistische Jahrbuch deutscher Gemein-
den  verzeichnet für Freiburg einen Wohnungs-
verlust von insgesamt 34,2 % (Deutscher Städ-
tetag 1949, S. 382–383), Uta Hohn gibt 28 % an 
(Hohn 1993, S. 19). 

Gesamtes Stadtgebiet: 

Die  Dokumente deutscher Kriegsschäden  ge-
ben für Freiburg einen Zerstörungsgrad des 
gesamten Stadtgebiets von 31 % an (Bun-
desminister für Vertriebene, Flüchtlinge und 
Kriegsgeschädigte (BMVt) 1958, S. 54).

BESONDERS BETROFFENE 
STADTBEREICHE

Nach Kriegsende zählten die Altstadt, der 
Stadtteil Stühlinger, Herdern im Nordosten, 
Lehen und Betzenhausen im Nordwesten der 
Stadt und das Instituts- und Klinikviertel nörd-
lich der Altstadt zu den am schwersten beschä-
digten Stadtgebieten Freiburgs. Angriffsziele 
der Alliierten waren vor allem der Hauptbahnhof 
und das umliegende Schienennetz.

FREIBURG IN DER NACHKRIEGSZEIT

Der systematische Wiederaufbau Freiburgs 
konnte erst mit der Währungsreform 1948 be-
ginnen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten nur 
die dringlichsten baulichen Maßnahmen er-
griffen werden. Bis Mitte des Jahres 1948 wur-
den jedoch 80 % der schwerbeschädigten 
Wohnungen instandgesetzt. 1946 wurde ein 
Staatskommissariat für die Feststellung der 
Kriegsschäden, die Organisation der Trüm-
merbeseitigung und die Lenkung aller Wieder-
aufbaumaßnahmen gegründet. Kennzeich-
nend für den Wiederaufbau Freiburgs ist die 
von Oberbaudirektor Joseph Schlippe durch-
gesetzte Strategie einer weitgehenden Orien-
tierung der Planungen am Stadtgrundriss des 
Vorkriegszustands ( Zähringer Grundplan ). Wei-
tere Ziele des Wiederaufbaus waren u. a. die 
Verbreiterung einiger Straßen, die Befreiung 
der Innenstadt vom Verkehr und ihre funk-
tionale Trennung von den Außenbezirken so-
wie die Festlegung der Geschosszahl und der 
Dachform für Gebäude innerhalb der Altstadt, 
um die dominante städtebauliche Stellung des 
Freiburger Münsters zu garantieren. Neubau-
ten sollten sich hinsichtlich des Maßstabs, des 
Materials und der Farbigkeit an der erhaltenen 
Bausubstanz orientieren. Erschwert wurde der 
Wiederaufbau vor allem durch den Mangel an 
Arbeitskräften sowie durch die kontinuierlich 
wachsende Einwohnerzahl und den dadurch 
ebenso steigenden Bedarf an Wohnraum.

ZUM KARTENBESTAND

Zu Freiburg fanden sich im Vergleich zu den an-
deren Städten wenige Karten, was wohl daher 
rührt, dass Vervielfältigungsmöglichkeiten von 
Karten, ebenso vorhandene Drucke, durch den 
Luftkrieg verloren gingen (Stadtarchiv Freiburg, 
C5, Nr. 3218, Schreiben vom 21.12.1948). Nach 
Kriegsende, im November 1945, war es aber 
möglich, eine auf den Zeitpunkt des Angriffs 
(November 1944) rückdatierte Schadenskarte 
(Kat. II-1) zu erstellen, welche in mehrfacher 
Ausführung, auch in französischer Sprache, im 
Freiburger Stadtarchiv vorhanden ist. Zur gut 
dokumentierten Trümmerräumung finden sich 
ebenda verschiedene kartenähnliche Skizzen. 
Ein besonders anschaulicher Plan zur Trüm-
merräumung wird im vorliegenden Katalog ab-
gebildet (Kat. II-2).
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Schadenskarte nach dem Großangriff vom 
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II-1
Schadenskarte nach dem Großangriff vom 
27. November 1944

Kartentitel: „Stadt Freiburg im Breisgau – 
Schadenskarte – nach dem Großangriff am 27. 
November 1944“
Originalmaße: ca. 99 × 87 cm
Originalmaßstab: 1 : 10 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: beschädigte Bauten, 
unbeschädigte Bauten (am 27. November 
1944), Urheberschaft: k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Baublock
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Freiburg

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Freiburg, M 14, 
Nr. 88
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: auf den Zeitpunkt des Angriffs 
rückdatierte Schadenskarte vom November 
1945, zu Zwecken der Kommunikation; 
Vermerk: „Neuer Musterplan vom Nov. 45“ 
Französischsprachige Kartenblätter unter: 
Stadtarchiv Freiburg: M14, Nr. 86 u. 87; 
Prozessstufe II: Auswertung
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II-2
Übersicht zur Zuständigkeit bei der 
Trümmerräumung

Kartentitel: ohne Titel
Originalmaße: ca. 72 × 66 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 000
Basiskarte: „Plan Nr. 201.27“

Thematische Ebene: Zuständigkeiten 
der Trümmerräumung nach Parzellen, 
Urheberschaft: Vermessungsamt
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Freiburg, 
Innenstadt und Umgebung

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Freiburg, M 14, 
Nr. 91
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: vgl. Stadtarchiv Freiburg, D.Ti.2/33 
Listen zur Freigabe der Enttrümmerung; 
Prozessstufe III: Planung
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III-1 – III-20

HAMBURG 
 IN DER ZEIT DES NATIONALSOZIALISMUS

Hamburg hatte als zweitgrößte Stadt des Deut-
schen Reichs und aufgrund des Hafens eine 
wichtige Rolle als Wirtschaftsstandort und Ver-
bindung zu Handelsstädten in ganz Europa und 
Übersee inne. Diese wirtschaftliche und strate-
gische Bedeutung sollte mit dem ausgeschrie-
benen Wettbewerb zur Neugestaltung des 
Elbufers gefestigt werden, den Konstanty Gut-
schow 1937 gewann. Mit den deutschen Kriegs-
erfolgen um 1940 änderte sich jedoch die Grö-
ßenordnung des Projekts und weitete sich auf 
eine Neuplanung des gesamten Stadtgebiets 
aus. Hierfür legte Gutschow am 1.  Januar 1941 
den sogenannten  Generalbebauungsplan  vor.

CHRONOLOGIE DER ZERSTÖRUNG

Hamburg verzeichnete während des Zwei-
ten Weltkriegs insgesamt 213 Luftangriffe. Der 
erste Angriff erfolgte am 18. Mai 1940. Weitere 
schwere Angriffe folgten bei nächtlichen Bom-
bardierungen vom 9. bis 11. Mai 1941 und am 26. 
und 27. Juli 1942. Die Luftangriffe vom 24. Juli 
bis 3. August 1943 verursachten das größte 
Zerstörungsausmaß: Ein durch die Bombardie-
rung ausgelöster Feuersturm zerstörte weite 
Teile der Stadt, vor allem im Osten (Blunck 
1992, S. 8).

ZERSTÖRUNGSAUSMASS

Wohnungen: 

Das  Statistische Jahrbuch deutscher Gemein-
den  beziffert das Ausmaß des zerstörten Woh-
nungsbestands in Hamburg nach Kriegsende 
auf 53,5 % (Deutscher Städtetag 1949, S. 380–
381), Uta Hohn berechnet 54 % (Hohn 1993, 
S. 13). 

Gesamtes Stadtgebiet: 

Für das gesamte Stadtgebiet wird ein Zer-
störungsgrad von ebenfalls 54 % verzeichnet 
(Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge 
und Kriegsgeschädigte (BMVt) 1958, S. 54).

BESONDERS BETROFFENE 
STADTBEREICHE

Die Bombardierung Hamburgs richtete sich vor 
allem gegen Wohn- und Arbeiterquartiere, wie 
u. a. Hammerbrook, Barmbek, Altona und Eims-
büttel, um durch das Moral bombing ( Area Bom-
bing Directive, 14.02.1942, British Air Ministry ), 
die Flächenbombardierung, den Kampfwillen 
der Bevölkerung und gleichermaßen die Rüs-
tungsindustrie zu schwächen. Zu den beson-
ders stark betroffenen Stadtbereichen zählten 

außerdem die Hamburger Innenstadt, das Ge-
biet östlich der Außenalster (St. Georg, Hohen-
felde und Uhlenhorst) sowie die Hafengebiete.

HAMBURG IN DER NACHKRIEGSZEIT

Eine erste Planung zum Wiederaufbau Ham-
burgs entstand bereits im Dezember 1943 
durch den Architekten Konstanty Gutschow. 
Der von ihm ausgearbeitete Wiederaufbauplan 
orientierte sich an dem ebenfalls von ihm an-
gefertigten Generalbebauungsplan von 1941. 
Im Juli 1944 wurde ein  Sofortplan  für die ers-
ten Wohnungsneubauten nach Kriegsende ent-
wickelt. Nach diesem wurden einzelne Stadt-
bereiche in sogenannte Wiederherstellungs-, 
Wiederaufbau- und Neubaugebiete (Stadt-
erweiterungsgebiete) unterschieden. Im Zuge 
der Entnazifizierung endete Gutschows Tätig-
keit für die Stadt Hamburg. Nach der Gründung 
eines Arbeitsausschusses Stadtplanung konnte 
dem Senat 1946 ein neuer  Generalbebauungs-
plan  unter Berücksichtigung der Leitgedanken 
der Pläne von 1941 und 1944 vorgelegt werden. 
Erst 1950 wurde durch Heinrich Strohmeyer 
(Landesplanungsamt) und Otto Sill (Tiefbau-
amt) ein  Aufbauplan  angefertigt, der Rechts-
kraft erhielt. Gefordert wurden u. a. die Auf-
lockerung und Durchgrünung der Stadt, eine 
festgelegte Wohndichte in den einzelnen Quar-
tieren und eine Trennung der verschiedenen 
Funktionen (z. B. Arbeiten und Wohnen). 1960 
wurde nochmals ein neuer Aufbauplan rechts-
kräftig, der als Erweiterung des Plans von 1950 
angesehen werden kann.

ZUM KARTENBESTAND

Für die Hansestadt Hamburg können im vor-
liegenden Katalog Karten aller Prozessstu-
fen abgebildet werden. Die Karte Kat. III-1 zu 
einem Luftangriff am 27. Juli 1942 ist ein beson-
ders frühes Exem plar einer Schadenskartie-
rung (Prozessstufe I). Bemerkenswert ist, dass 
im Zuge der Recherche erst ab den verhee-
renden Luftangriffen im Sommer 1943 erstellte 
Schadenskarten für das gesamte Stadtge-
biet ermittelt wurden. Die  Gesamtschadens-
karte bis Sommer 1943  (Kat.  III-2) stellt rückbli-
ckend 137 Luftangriffe gebündelt dar und bildet 
das früheste Beispiel einer Karte der Prozess-
stufe II. Ab September 1943 können nachfol-
gende Schadenskarten eindeutig als Auswer-
tung geleisteter Erfassungen für die Zwecke 
eines planmäßigen Wiederaufbaus beschrieben 
werden (vgl. Kapitel 3, Prozessstufe II,  Auswer-
tung ). Die hier vorliegenden Darstellungsweisen 
von Kriegsbeschädigung verweisen bereits auf 
die später durch den  Arbeitsstab Wiederauf-
bauplanung zerstörter Städte  herausgegebene 
 Richtlinie I vom 15. Juli 1944  (siehe Anhang Do-
kumente) zur Erstellung von Schadenskar-
ten. Der abgebildete  Übersichtsplan  (Kat. III-7) 
zeigt die im Staatsarchiv der Hansestadt Ham-
burg vorliegenden Schadenskartenblätter für 

die frühe Nachkriegszeit, welche in ihrer Dar-
stellung mit der Karte Kat. III-8 vergleichbar 
sind. Bereits zur Prozessstufe III zählt die Plan-
mappe  Schadensstellen durch Luftangriffe und 
Altstadtsanierung  von 1942 (Kat. III-9 bis III-14). 
Sie zeigt sehr frühe und punktuelle Planungs-
überlegungen, die in dieser Art für keine andere 
Stadt gefunden wurden, dies gilt auch für die 
 Planungskarten für Eilbek  (Kat. III-15 bis III-17).
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III-1
Luftangriffskarte

Kartentitel: „Stossangriff auf den Luftschutzort 
Hamburg am 27. Juli 1942“ (händisch vermerkt)
Originalmaße: nicht bekannt
Originalmaßstab: 1 : 15 500
Basiskarte: Griebenverlag, Berlin 1940

Thematische Ebene: Einschlagstellen von 
Spreng- und Brandbomben, Urheberschaft: 
k. A., vermutlich Polizei
Detaillierungsgrad Eintragungen: Baublock
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hamburg

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Staatsarchiv Hansestadt 
Hamburg, 720-1, Nr. 265-11=GriebenStadtplan 
Ae2
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: vgl. Bombeneinschlagsstellen 
Kat. VI-1; Prozessstufe I: Erfassung
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III-2 
Gesamtschadenskarte bis Sommer 1943

Kartentitel: „Gesamtschadenskarte zu den 
Luftangriffen auf Hamburg in der Zeit vom 
18. Mai 1940 bis zu den Großangriffen vom 
25. Juli bis 3. August 1943. 1. bis 137. Angriff“
Originalmaße: ca. 38 × 39 cm
Originalmaßstab: 1 : 50 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Einschlagstellen 
unterschiedlicher Bombentypen, 
abgeschossene Flugzeuge und versenkte 
Schiffe, Urheberschaft: k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Baublock
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hamburg

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Staatsarchiv Hansestadt 
Hamburg, Best. 720-1, Nr. 265-11, 
Gesamtschadenskarte
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Prozessstufe II: Auswertung
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III-3 
Luftangriffskarte Sommer 1943

Kartentitel: „Luftangriffe auf Hamburg vom 
25.7.–3.8.1943. Schadenskarte“
Originalmaße: nicht bekannt
Originalmaßstab: 1 : 20 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Schadensausdehnung 
und -grad, Sperrgebiet; Luftangriffe vom 25.7.–
3.8.1943; Urheberschaft: Konzept vermutlich 
von Willem Bäumer
Detaillierungsgrad Eintragungen: Baublock
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hamburg

Bereits publiziert in: Sedlmeyer 2021
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Staatsarchiv Hansestadt 
Hamburg, 720-1, Nr. 265-11=25-7-03-08-1943
Zuordnung Schriftmaterial: Schreiben des 
Kreisbeauftragen Zoder an das AkE (Amt für 
kriegswichtigen Einsatz) vom 03.08.1943; 
Staatsarchiv Hansestadt Hamburg, 322-3, 
Nr. B80
Anmerkung: vgl. farbliche Unterscheidung der 
Beschädigung je Luftangriff in: Kat. V-I bis V-4, 
VI-2; Prozessstufe II: Auswertung
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III-4
Schadenszonenplan

Kartentitel: „Hansestadt Hamburg, 
Stadtplanungsamt, den 10. September 1943“
Originalmaße: nicht bekannt
Originalmaßstab: 1 : 10 000
Basiskarte: Vermessungsamt

Thematische Ebene: Tote, leere, belebte und 
heile Zonen, Urheberschaft: Stadtplanungsamt, 
10. September 1943, Konzept vermutlich von 
Konstanty Gutschow
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebiet
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hamburg, 
nördlich der Elbe, (Schadens-)Zonen 
(Schadensdarstellungen nach Gebieten)

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: Auf dem Kartenblatt 
(vgl. Staatsarchiv Hansestadt Hamburg,  
430-5, Nr. 3109-03: Schreiben vom 16.10.1943; 
Hamburg nach dem 3. August 1943)
Archivsignatur: Staatsarchiv Hansestadt 
Hamburg, 720-1, Nr. 265-11=776
Zuordnung Schriftmaterial: siehe Legende
Anmerkung: Prozessstufe II: Auswertung
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III-5
Zerstörungskarte 3. Januar 1944

Kartentitel: „Hamburg. Zerstörungen des 
Luftkrieges bis Ende 1943“
Originalmaße: ca. 66 × 49 cm
Originalmaßstab: 1 : 10 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Völlig zerstörte und sehr 
schwer beschädigte Gebiete, Urheberschaft: 
Konstanty Gutschow, Architekt für die 
Neugestaltung der Hansestadt Hamburg, 
3. Januar 1944
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebiet
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hamburg, 
nördlich der Elbe, Schadensdarstellungen 
nach Gebieten

Bereits publiziert in: Düwel/Gutschow 2008
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Architekturarchiv Hamburg, 
Gutschow P 11 2, Zerstörung Luftkrieg, HH 1944
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Ähnlichkeiten zur 
Kartierungstechnik in Kat. III-6; Prozessstufe II: 
Auswertung
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III-6
Schadenskarte 1. Oktober 1944

Kartentitel: „Hansestadt Hamburg. 
Schadenskarte. Stand vom 1. Oktober 1944.“
Originalmaße: ca. 42 × 40 cm
Originalmaßstab: 1 : 25 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Schwere und totale 
Schäden nach Prozentangaben, Urheberschaft: 
Konstanty Gutschow, Architekt für die 
Neugestaltung der Hansestadt Hamburg, zum 
Stand 1. Oktober 1944
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebiet
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hamburg, 
nördlich der Elbe

Bereits publiziert in: Düwel/Gutschow 2013
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Staatsarchiv Hansestadt 
Hamburg, 720-1, Nr. 265-11=586
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Prozessstufe III: Auswertung
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III-7
Übersichtsplan Schadenskartenblätter

Kartentitel: „Blatteinteilungsplan der 
Deutschen Grundkarte“ (Basiskarte) 
Originalmaße: ca. 58 × 58 cm
Originalmaßstab: 1 : 100 000
Basiskarte: Vermessungsamt

Thematische Ebene: Übersicht 
über vorhandene Schadenskarten, 
Urheberschaft:  k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: k. A.
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hamburg

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Staatsarchiv Hansestadt 
Hamburg, 720-1, Nr. 265-11=793
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: siehe Beispiel und vergleichbar 
dazu III-8; Prozessstufe II: Auswertung

Beispiel einer Schadenskarte aus dem Plansatz (orange), Blattnummer 6840
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III-8
Schadensplan Altstadt Frühjahr 1946

Kopfvermerk: „Anlage 3, Stand Frühjahr 1946“
Originalmaße: ca. 15 × 10 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 500
Basiskarte: Vermessungsamt

Thematische Ebene: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, Urheberschaft: 
Vermessungsamt, Frühjahr 1946
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hamburg, 
Altstadt

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Hamburger Architekturarchiv,  
Schramm-K-002-Schadenskarte Innenstadt 
Hamburg-1946
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Schadenskarte war vermutlich 
Beigabe für die Teilnehmer:innen des 
Wiederaufbauwettbewerbs 1948; 
Prozessstufe II: Auswertung
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III-9 bis III-14
Planmappe „Schadensstellen durch 
Luftangriffe und Altstadtsanierung“

Blatttitel: „2A: Hansestadt Hamburg-St. Georg, 
Kreis 4, Schadensstellen durch Luftangriffe“ 
(III-9); „2B: Zustand vor dem Angriff“ (III-11); 
„2C“ (III-10); „2D: Zustand nach dem Angriff“ 
(III-12); „2E: Vorläufige Gestaltung“ (III-13); 
„2F: Endgültige Gestaltung“ (III-14)
Originalmaße: ca. 53 × 41 cm
Originalmaßstab: 1 : 5000 (III-9);  
1 : 1000 (III-11 bis III-14)
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Zustand vor und nach dem 
Angriff, vorläufige und endgültige Gestaltung, 
Urheberschaft: Stadtplanungsamt
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hamburg, 
Stadtteil St. Georg und Übersichtsplan 
(Bereich der Außenalster)

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Staatsarchiv Hansestadt 
Hamburg, 720-1 265-11=780 (1A), (1B), (1C), 
(1D), (1E)
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Insgesamt 13 vergleichbare 
Blattsätze zu verschiedenen Orten in Hamburg 
vorhanden; Prozessstufe III: Planung

III-9  
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III-9 bis III-14
Planmappe „Schadensstellen durch 
Luftangriffe und Altstadtsanierung“

III-11

III-10  
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III-9 bis III-14
Planmappe „Schadensstellen durch 
Luftangriffe und Altstadtsanierung“

Ausschnitte im Originalmaßstab 1 : 1000 der Blätter „2D: Zustand nach dem Angriff“, „2E: Vorläufige Gestaltung“, „2F: Endgültige Gestaltung“

III-12
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III-9 bis III-14
Planmappe „Schadensstellen durch 
Luftangriffe und Altstadtsanierung“

III-14

III-13
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III-15, III-16, III-17
Planungskarten zu Eilbeck

III-17
Kartentitel: „Trümmerverwertung 
Voruntersuchung am Beispiel Eilbeck“
Originalmaße: ca. 14 × 10 cm
Originalmaßstab: 1 : 5 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Trümmerverwertung, 
Urheberschaft: Der Reichsstatthalter in 
Hamburg, Der Architekt für die Neugestaltung 
der Hansestadt Hamburg; Dr. Zippel, 
20. September 1944
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Voruntersuchung der 
Trümmerverwertung

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Hamburger Architekturarchiv,  
Kallmorgen A 002 D34 Truemmerkarte Eilbeck
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Prozessstufe III: Planung

III-15
Kartentitel: „Stadtteil Eilbeck Schadenskarte“
Originalmaße: ca. 15 × 10 cm
Originalmaßstab: 1 : 5 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: beschädigte Bauten und 
unbeschädigte Bauten, Bunker, Urheberschaft: 
„Der Reichsstatthalter in Hamburg, Der 
Architekt für die Neugestaltung der Hansestadt 
Hamburg (Stempel); „Sachbearbeiter 
Dr. Zippel“ (Vermerk), Juni 1944
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hamburg, 
Stadtteil Eilbek

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Hamburger Architekturarchiv,  
Kallmorgen A 002 D 17 Schadenskarte 
Eilbeck 0001
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: siehe: Kat. III-16 und III-17; 
Prozessstufe III: Planung

III-16
Kartentitel: „Stadtteil Eilbeck Gebäudekarte“
Originalmaße: ca. 56 × 29 cm
Originalmaßstab: 1 : 5 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Geschosshöhen, 
Gewerbe, Industrie und öffentliche Bauten, 
Urheberschaft: „Der Reichsstatthalter in 
Hamburg, Der Architekt für die Neugestaltung 
der Hansestadt Hamburg“ (Stempel); 
„Sachbearbeiter Dr. Zippel“ (Vermerk), Juni 
1944
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hamburg, 
Stadtteil Eilbek

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Hamburger Architekturarchiv,  
Kallmorgen A 002 D17 Gebäudekarte Eilbeck
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: siehe Kat. III-15 und III-17; 
Prozessstufe III: Planung

III-15
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III-15, III-16, III-17
Planungskarten zu Eilbeck

Historischer Überblick Städte
Hamburg

III-17

III-16
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III-18, III-19, III-20
Planungskarten zu Altona

III-18 III-19
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III-18, III-19, III-20
Planungskarten zu Altona

Kartentitel: „Altona, Ortsteil 706,  
Anlage 5a, 5b, 5c“
Originalmaße: ca. 31 × 31 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 500
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten; geplante 
Bebauung; Veränderungen im Straßennetz, 
Urheberschaft: k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hamburg, 
Stadtteil Altona

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Staatsarchiv Hansestadt 
Hamburg, 720-1, Nr. 344-11=1947.001.005 a, b, c
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Prozessstufe II: Auswertung

Historischer Überblick Städte
Hamburg

III-20
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IV-1 – IV-9

HANNOVER IN DER  
ZEIT DES NATIONALSOZIALISMUS

Hannover wurde per Erlass Hitlers vom 12. Mai 
1940 zu einer jener Städte ernannt, die einer 
Neugestaltung unterzogen werden sollten. Be-
reits 1934 war der Bau des Maschsees als 
Nah erholungs- und Freizeitgebiet angeord-
net worden. Hannover war aufgrund der Firma 
Continental ein wichtiger Industriestandort für 
Kraftwagen- und Flugzeugreifen, insbesondere 
für die Wehrmacht.

CHRONOLOGIE DER ZERSTÖRUNG

Ab Juni 1940 wurde Hannover aufgrund der 
dortigen Industrie (Firma Continental) zum An-
griffsziel der Alliierten. Ab 1943 ist eine be-
wusste Konzentration der Luftangriffe auf die 
Stadt zu beobachten. Insgesamt verzeichnet 
Hannover bis Kriegsende ca. 130 Luftangriffe. 
Besonders schwere Schäden verursachten die 
Bombardierungen am 26. Juli 1943 und am 22. 
und 23. September 1943. Die Luftangriffe am 
8. und 9. Oktober 1943 gelten als die schwers-
ten Angriffe auf Hannover, die weite Teile der In-
nenstadt beschädigten. Für den 26. September 
1944 ist eine weitere schwere Bombardierung 
verzeichnet. Die letzten Angriffe erfolgten am 
25. und 28. März 1945.

ZERSTÖRUNGSAUSMASS

Wohnungen: 

Das  Statistische Jahrbuch deutscher Gemein-
den  verzeichnet einen Wohnungsverlust von 
insgesamt 51,6 %, gemessen an einem Woh-
nungsbestand von 146.197 Wohnungen im Jahr 
1939 (Deutscher Städtetag 1949, S. 380–381), 
Uta Hohn gibt zum Ausmaß der Wohnungszer-
störung in Hannover einen Wert von 47 % an 
(Hohn 1993, S. 13). 

Gesamtes Stadtgebiet: 

Insgesamt wurde für Hannover ein Zerstö-
rungsgrad von 51 % der Bausubstanz des Vor-
kriegszustands angegeben (Bundesminister 
für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschä-
digte (BMVt) 1958, S. 54).

BESONDERS BETROFFENE 
STADTBEREICHE

Nach Kriegsende waren durch Luftangriffe 
die Innenstadt aufgrund der Vielzahl an leicht 
brennbaren Fachwerkhäusern, die Südstadt 
(Grasdorf, Laatzen, Wülfel, Döhren) und die 
Nordstadt (Langenhagen, Buchholz, Both-
feld) sowie Teile der Liststadt stark beschädigt 
(BMVt 1962, S. 43).

HANNOVER IN DER NACHKRIEGSZEIT

Der in den 1950er- und 1960er-Jahren erfolgte 
Wiederaufbau Hannovers unter der Leitung des 
Architekten Rudolf Hillebrecht wurde zeitge-
nössisch auch als „Das Wunder von Hannover“ 
(ohne Autorenangabe: „Das Wunder von Han-
nover“, in:  Der Spiegel , H. 23, 1959, S. 55–69) 
bezeichnet. Ziel war es, Hannover möglichst 
schnell und „zukunftsorientiert“ aufzubauen, 
begleitet von zahlreichen Abrissen und Translo-
zierungen noch bestehender historischer Häu-
ser. Teil dieses Wiederaufbauplans waren unter 
anderem aufgeständerte Hochstraßen, weit 
angelegte Kreisverkehre und kreuzungsfreie 
Schnellstraßen.

ZUM KARTENBESTAND

Auch zur Stadt Hannover liegen Karten zu al-
len drei Prozessstufen einer Kriegsschadens-
aufnahme vor. Die ältesten Karten der Stufe I 
( Feldpläne  Kat. IV-1 und IV-2) datieren in die 
Zeit nach dem Krieg. Die Karte Kat. IV-1 zeigt 
eine qualitativ bewertende und die zeitlich spä-
tere Karte Kat. IV-2 zeigt eine quantitative Dar-
stellung (Prozentangaben) der Beschädigun-
gen an. Ein  Übersichtsplan  (Prozessstufe II, 
Kat. IV-3) veranschaulicht, für welche Stadt-
bereiche welche Schadenspläne nach Kriegs-
ende erstellt wurden. Teilweise konnten hier bis 
zu fünf Schadenskartenblätter für einen Stadt-
bereich ermittelt werden. Sie ähneln den ge-
nannten  Feldplänen  und dem  Schadensplan zur 
Kernstadt  (Kat. IV-4). Karten aus der Kriegszeit 
dürften in Hannover ebenso bestanden haben, 
waren im Stadtarchiv aber nicht auszumachen. 
Aufgrund ihres Detaillierungsgrades sind für 
Hannover jene Karten hervorzuheben, die den 
Wiederaufbauplanungen sowie dem Wettbe-
werb zugeordnet werden können (Prozessstufe 
III, Kat. IV-7 und IV-8). Im Stadtarchiv Hannover 
sind dazu weitere Kartenblätter vorhanden, die 
hier nicht abgedruckt wurden.
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Kartentitel: „Plan der Hauptstadt Hannover“ 
(Basiskarte)
Originalmaße: ca. 59. × 70 cm
Originalmaßstab: 1 : 1 000
Basiskarte: Stadtbauamt, Januar 1915, SO 702a

Thematische Ebene: beschädigte Bauten und 
unbeschädigte Bauten
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hannover, 
Waldhausen

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: separat, vgl.: Stadtarchiv Hannover,  
1. NR.6.08 Schadensplan 1 : 2 500
Archivsignatur: Stadtarchiv Hannover, 
1. NR.6.08, Schadensplan SO 702a 
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Stadtweite Schadenserhebung 
zu Kriegsende durch sogenannten 
„Revierbaubeamte“ auf Feldplänen in qualitativ 
bewertender Darstellung der Schäden; 
spätere Überprüfung dieser Pläne erfolgte 
durch quantitative Schadensdarstellungen 
(vgl. Kat. IV-2) in den gleichen Kartenblättern; 
Prozessstufe I: Erfassung & Bewertung
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Kartentitel: „Plan der Hauptstadt Hannover“ 
(Basiskarte)
Originalmaße: ca. 57 × 72 cm
Originalmaßstab: 1 : 1 000
Basiskarte: Stadtbauamt, Januar 1915, SO 702a

Thematische Ebene: beschädigte Bauten 
nach Prozentwerten
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hannover, 
Waldhausen

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: k. A.
Archivsignatur: Stadtarchiv Hannover, 
1. NR.6.08, Schadensplan SO 702a
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Stadtweite Schadenserhebung 
zu Kriegsende durch sogenannten 
Revierbaubeamte auf Feldplänen in 
quantitativ bewertender Darstellung der 
Schäden; die thematische Ebene zeigt eine 
Überprüfung der Schadensbewertung in 
Kat. IV-1; Schadensdarstellungen in denselben 
Kartenblättern; Prozessstufe I: Erfassung & 
Bewertung
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IV-3
Übersichtsplan Schadenskartenblätter

Kartentitel: „Plan der Hauptstadt Hannover und 
der angrenzenden Gemeinden“ (Basiskarte)
Originalmaße: ca. 72 × 56 cm
Originalmaßstab: 1 : 25 000
Basiskarte: Stadtbauamt 1941

Thematische Ebene: Übersicht über 
vorhandene „Schadenspläne“ der Maßstäbe 
1 : 1 000 und 1 : 2 500, Urheberschaft: k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: k. A.
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hannover

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Hannover, 
1. NR.2.05.KPR.6932
Zuordnung Schriftmaterial: Stadtarchiv 
Hannover, 1. NR.2.05.KPR.6932
Anmerkung: Einzelblätter des Plansatzes 
(hellblau) vergleichbar mit IV-4; Prozessstufe II: 
Auswertung
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Übersichtsplan Schadenskartenblätter
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IV-4
Schadensplan Kernstadt

Kartentitel: ohne Titel
Originalmaße: ca. 114 × 87 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 500
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: beschädigte Bauten und 
unbeschädigte Bauten
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hannover, 
Kernstadtbereich

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: separat, vgl.: Stadtarchiv Hannover, 
1. NR.6.08 Schadensplan 1 : 2 500
Archivsignatur: Stadtarchiv Hannover, 
1. NR.6.01.2.KPR.0301
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Zusammenstellung der Schäden 
für den Kernstadtbereich, Schadenserfassung 
durch die Revierbaubeamten, vermutlich vor 
Kriegsende; Prozessstufe II: Auswertung
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Kartentitel: „Statistische Darstellung der 
Zerstörungen 1945“ (Thematische Ebene); 
„Plan der Hauptstadt Hannover und der 
angrenzenden Gemeinden“ (Basiskarte)
Originalmaße: ca. 71 × 58 cm
Originalmaßstab: 1 : 25 000
Basiskarte: Stadtbauamt 1941

Thematische Ebene: Darstellung der 
statistischen Daten zu den Zerstörungen in 
Diagrammen, Urheberschaft: Stadtplanungs- 
und Vermessungsamt 1. Oktober 1949
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebiet
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hannover

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Hannover, 
1.NR.6.01.2.0425
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Prozessstufe II: Auswertung
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Kartentitel: „Hannover um 1950. Zerstörungen 
im Inneren Stadtgebiet 1945“
Originalmaße: ca. 78 × 96 cm
Originalmaßstab: k. A.
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Kriegsbetroffene 
Stadtgebiete um 1945 und  
Stadtgebiet um 1950, Urheberschaft: k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebiet
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hannover

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: k. A.
Archivsignatur: Stadtarchiv Hannover, 
1. NR.6.01.2.KPR.0303
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Karte diente möglicherweise als 
Schaubild in Ausstellungen; Prozessstufe II: 
Auswertung

IV-6
Schaubild Zerstörungen
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IV-7
Wiederaufbauvorschlag Nr. 17

Kartentitel: „Plan der Hauptstadt Hannover. 
Schäden u. Bestand im November 1948“
Originalmaße: ca. 71 × 86 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 500
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene 1: Schaden und Bestand 
im November 1948, Urheberschaft: vermutlich 
Stadtplanungsamt
Thematische Ebene 2: Entwurf Wiederaufbau 
über vorhandener Bausubstanz, Urheberschaft: 
k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hannover, 
Kernstadtbereich, Vorschlag

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: separat vgl.: Stadtarchiv Hannover, 
1. NR.6.08 Schadensplan 1 : 2 500
Archivsignatur: Stadtarchiv Hannover, 
1. NR.6.01.2.KPR.0405
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: vermutlich Einreichung zum 
Wettbewerb für die Gestaltung der Innenstadt 
Hannover; Prozessstufe III: Planung
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IV-8
Wiederaufbauvorschlag Nr. 38

Kartentitel: „Hannover. Wettbewerb für die 
Gestaltung der Innenstadt. Bebauungsplan des 
Kerngebietes“
Originalmaße: ca. 75 × 87 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 500
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene 1: vermutlich Schäden 
und Bestand 1948, Urheberschaft: vermutlich 
Stadtplanungsamt wie in Kat. IV-7)
Thematische Ebene 2: Entwurf Wiederaufbau 
über vorhandener Bausubstanz, 
Urheberschaft: k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hannover, 
Kernstadtbereich

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: separat vgl.: Stadtarchiv Hannover, 
1. NR.6.08 Schadensplan 1 : 2 500
Archivsignatur: Stadtarchiv Hannover, 
1. NR.6.01.2.KPR.0370
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: vermutlich Einreichung zum 
Wettbewerb (Dezember 1948) für die 
Gestaltung der Innenstadt Hannover; 
Prozessstufe III: Planung
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IV-9
Plan der Umgestaltungs-, Umbau- und 
Wiederherstellungsgebiete
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IV-9
Plan der Umgestaltungs-, Umbau- und 
Wiederherstellungsgebiete

Kartentitel: „Umgestaltungs- Umbau- 
und Wiederherstellungsgebiete. 
Flächennutzungsplan 1950“; „Flächennutzung 
1947“ (Basiskarte)
Originalmaße: ca. 171 × 137 cm
Originalmaßstab: 1 : 10 000
Basiskarte: Flächennutzung Juli 1947, 
Urheberschaft: k. A.

Thematische Ebene: beschädigte Gebiete 
und unbeschädigte Gebiete verknüpft mit 
Planungsabsichten, Stand Januar 1950, 
Urheberschaft: Wilhelm Wortmann
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebiet
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Hannover

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Hannover, 
1. NR.6.01.2.KPR.0121
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Prozessstufe III: Planung
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V-1 – V-16

LEIPZIG IN DER  
ZEIT DES NATIONALSOZIALISMUS

Leipzig war eine der größten Städte des Deut-
schen Reichs und zählte zu den wichtigen Ver-
kehrsknotenpunkten sowie Handels- und 
Industriestandorten Mitteldeutschlands (Luft-
waffenproduktion). Darüber hinaus hatte Leip-
zig als Messestadt große Bedeutung.

CHRONOLOGIE DER ZERSTÖRUNG

Ab August 1940 wurde die Stadt aufgrund ihrer 
Bedeutung als Verkehrsknotenpunkt und der 
ansässigen Luftfahrtindustrie Ziel der ame-
rikanischen Luftangriffe. Die schwerste Zer-
störung erfuhr die Stadt bei den Luftangriffen 
am 4.  Dezember 1943. Durch die Bombardie-
rung ausgelöste Flächenbrände beschädig-
ten weite Teile des Stadtgebiets. In der Nacht 
des  10.  April 1944 wurde Leipzig erneut schwer 
getroffen. Weitere Luftangriffe erfolgten am 
27.  Februar und am 7. März 1945, die letzten An-
griffe verzeichnete die Stadt schließlich am 
6. und 10. April desselben Jahres.

ZERSTÖRUNGSAUSMASS

Wohnungen: 

Das  Statistische Jahrbuch deutscher Gemein-
den  sowie die Dokumente deutscher Kriegs-
schäden halten für Leipzig einen Wohnungs-
verlust von insgesamt 25 % fest (Deutscher 
Städtetag 1949, S. 369; Bundesminister für 
Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschä-
digte (BMVt) 1958, S. 53), Uta Hohn einen Woh-
nungsverlust von 19 % (Hohn 1993, S. 20). 

Gesamtes Stadtgebiet:

Auch für die gesamte Zerstörung wird für Leip-
zig ein Zerstörungsgrad von 25 % der Bausub-
stanz des Vorkriegszustands angegeben 
(Horn-Kolditz 2014, S. 432).

BESONDERS BETROFFENE 
STADTBEREICHE

Zu den am schwersten getroffenen Stadt-
bereichen Leipzigs gehörten die Altstadt, der 
Hauptbahnhof, das Krankenhausviertel sowie 
Eutritzsch und Mockau im Norden. Ebenfalls 
stark zerstört wurden die Stadtgebiete Por-
titz und Thekla im Nordosten, Engelsdorf im 
 Osten, Großzschocher im Südwesten, Marien-
brunn im Süden und Wahren nordwestlich des 
Stadtzentrums.

LEIPZIG IN DER NACHKRIEGSZEIT

Bereits 1948 war etwa ein Drittel der Schutt-
massen beseitigt. Vorrangiges Ziel des Wieder-
aufbaus war es, die zu einem Großteil zerstör-
ten Messegebäude schnellstmöglich wieder 
in Betrieb zu nehmen. Die Planungen basier-
ten auf einem bereits 1929 durch Stadtbaurat 
 Hubert Ritter erarbeiteten  Generalbebauungs-
plan . Anfang 1949 wurde dem Leipziger Stadt-
parlament ein  Bebauungsplan  für die  Altstadt 
vorgelegt. Diesem zufolge sollte das über-
kommene Straßen- und Platzgefüge beibe-
halten, Straßen sollten jedoch fallweise ver-
breitert werden. Die für die Altstadt typischen 
Durchgangshöfe sollten erhalten werden, 
ebenso wie die Ringpromenade. Angestrebt 
wurde die Erhaltung bedeutender kunsthisto-
rischer Gebäude und ein schonender Umgang 
mit instandsetzungsfähiger Bausubstanz. Ein 
modernes und „hygienisches“ Stadtplanungs-
konzept mit ausreichender Belichtung und Luft-
zufuhr sollte ebenso berücksichtigt werden 
(Topfstedt 1992, S. 187–188).

ZUM KARTENBESTAND

Zu Leipzig gibt es, im Gegensatz zu Hamburg 
und Hannover, keinen Übersichtsplan zu vor-
handenen Schadenskarten, sondern einen 
 Übersichtsplan zu Schadensrevieren  (Kat. V-1), 
der aufgrund der Ausweisung von Luftschutz-
stellen in die Kriegszeit zu datieren ist. Passend 
zu den dort abgebildeten Schadensrevieren fin-
den sich im Stadtarchiv mehrere Schadenskar-
tenblätter, die teilweise Schäden der Luftan-
griffe von 1943 bis 1945 darstellen (Kat. V-2 bis 
V-4) und vermutlich als kartographische Erst-
erfassung (Prozessstufe I) von Schäden zu ver-
stehen sind. Auswertungen (Prozessstufe II) 
der Beschädigungssituation der Stadt können 
für die Kriegszeit mit dem  Arbeitsstab Wieder-
aufbauplanung zerstörter Städte  in Verbindung 
gebracht werden (Kat. V-5 und V-6). Weitere 
Karten der Prozessstufe II finden sich für die 
Nachkriegszeit, teilweise mit Verweisen auf 
Denkmale (Kat. V-10). Karten, die Schäden und 
Planungen abbilden (Prozessstufe III), waren 
in unterschiedlichen Detaillierungsgraden im 
Stadtarchiv aufzufinden. Im Katalog werden nur 
einige Beispiele wiedergegeben.
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V-1
Übersichtsplan Schadensreviere

Kartentitel: „Eduard Gaeblers Grosser Plan von 
Leipzig“ (Basiskarte)
Originalmaße: nicht bekannt
Originalmaßstab: 1 : 15 000
Basiskarte: Gaebler 1943

Thematische Ebene 1: Brand- und 
Erkundungsgebiete der Luftschutzstellen 
(Schadensreviere), Urheberschaft: vermutlich 
Polizei- oder Luftschutzstellen
Thematische Ebene 2: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, Urheberschaft: 
vermutlich Polizei- oder Luftschutzstellen
Detaillierungsgrad Eintragungen: Baublock
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Leipzig

Bereits publiziert in: Sedlmeyer (im Druck)
Legende: teilweise auf dem Kartenblatt 
(Thematische Ebene 1)
Archivsignatur: Deutsche Fotothek 0006495 
(SLUB-Dresden)
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Organisationsplan zur 
Erfassung und Bewertung von Schäden 
nach Schadensbezirken (Polizei- und 
Luftschutzstellen), ausgeführt durch 
„Revierarchitekten“ im Auftrag des 
Hochbauamts; Thematische Ebene 1: 
Prozessstufe I, Erfassung & Bewertung; 
Thematische Ebene 2: Prozessstufe II, 
Auswertung, vgl. farbliche Unterscheidung der 
Beschädigung je Luftangriff in: Kat. III-3, V-2 
bis V-4, VI-2
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V-2
Schadensplan Revier 26a/b

Kartentitel: „Fliegerschäden Leipzig-Mockau 
Revier 26b“
Originalmaße: nicht bekannt
Originalmaßstab: 1 : 2 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: beschädigte Bauten und 
unbeschädigte Bauten, 4. Dezember 1943; 
20. Februar 1944; 7. Juli 1944; 31. Oktober 1944; 
27. Februar 1945; 10. April 1945, Urheberschaft: 
„Revierarchitekt“ G. Staufert
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Leipzig, 
(Schadens-)Revier 26b

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Leipzig, 0067, 
StVuR, Nr. 13499
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Schadenskarte eines 
„Revierarchitekten“; Prozessstufe I: Erfassung 
& Bewertung, vgl. farbliche Unterscheidung der 
Beschädigung je Luftangriff in: Kat. III-3, V-1 bis 
V-4, VI-2
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Kartentitel: ohne Titel
Originalmaße: ca. 35 × 28 cm
Originalmaßstab: k. A.
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, 22. Februar 1944; 
27. Februar 1945 (Rückseite), Urheberschaft: 
„Revierarchitekt“ (Name unbekannt)
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Leipzig, 
(Schadens-)Revier 13a

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf der Rückseite des Kartenblatts 
(nicht abgebildet)
Archivsignatur: Stadtarchiv Leipzig, 0067, 
StVuR, Nr. 13488
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Schadenskarte eines 
„Revierarchitekten“; Prozessstufe I: Erfassung 
& Bewertung; vgl. farbliche Unterscheidung der 
Beschädigung je Luftangriff in: Kat. III-3, V-1 bis 
V-4, VI-2
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V-4
Schadensplan Revier 11b

Kartentitel: ohne Titel
Originalmaße: ca. 55 × 65 cm
Originalmaßstab: k. A.
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, 20. Februar 
1944; 27. Februar 1945 (Rückseite); 24. Juni 
1944; 1. Juni 1945 „erl.[edigt]“, (Rückseite), 
Urheberschaft: „Revierarchitekt“ (Name 
unbekannt)
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Leipzig, 
(Schadens-)Revier 11b

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: teilweise auf dem Kartenblatt, 
teilweise auf der Rückseite (nicht abgebildet)
Archivsignatur: Stadtarchiv Leipzig, 0067, 
StVuR, Nr. 13486, fol. 003
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Schadenskarte eines 
„Revierarchitekten“; Prozessstufe I: Erfassung 
& Bewertung; vgl. farbliche Unterscheidung der 
Beschädigung je Luftangriff in: Kat. III-3, V-1 bis 
V-3, VI-2
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V-5
Schadensplan Tiefbauamt

Kartentitel: „Leipzig“ (Basiskarte)
Originalmaße: 148 × 148 cm
Originalmaßstab: 1 : 10 000
Basiskarte: Stadtvermessungsamt

Thematische Ebene: beschädigte Gebiete 
und unbeschädigte Gebiete, vermutlich mit 
Angabe von Flächenbrandgebieten (Bleistift), 
Urheberschaft: Tiefbauamt, Stadtbaudirektor 
Kraus
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebiet
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Leipzig

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: ohne Legende, Zuordnung: teilweise 
entsprechend den  Richtlinien I vom 15. Juli 
1944 des Arbeitsstab Wiederaufbauplanung 
zerstörter Städte 
Archivsignatur: Carleton University Archives, 
GutschowDestructionMaps, Leipzig (Nachlass 
Gutschow)
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Schadenskarte der 
Stadtverwaltung; diente als Vorlage für 
den Arbeitsstab Wiederaufbauplanung 
zerstörter Städte; vgl. Kat. I-2; Prozessstufe II: 
Auswertung
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V-6
Schadenskarte des Arbeitsstab 
Wiederaufbauplanung mit Stand 1. Mai 1944
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V-6
Schadenskarte des Arbeitsstab 
Wiederaufbauplanung mit Stand 1. Mai 1944

Kartentitel: „Leipzig. Schadenskarte, 
Stand vom 1. Mai 1944“
Originalmaße: ca. 128 × 103 cm
Originalmaßstab: 1 : 10 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: beschädigte Gebiete 
und unbeschädigte Gebiete, statistische 
Angaben, Urheberschaft: Arbeitsstab 
Wiederaufbauplanung zerstörter Städte, 
Stand 1. Mai 1944.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebiet
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Leipzig

Bereits publiziert in: Sedlmeyer (im Druck)
Legende: auf dem Kartenblatt, entsprechend 
den Richtlinien I vom 15. Juli 1944 des 
Arbeitsstab Wiederaufbauplanung zerstörter 
Städte, Vorläufige Bestandskarten M. 1 : 10 000
Archivsignatur: Carleton University Archives, 
GutschowDestructionMaps, Leipzig (Nachlass 
Gutschow)
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Schadenskarte als 
selbstständige Zeichnung des Arbeitsstab 
Wiederaufbauplanung zerstörter Städte; 
vgl. Kat. I-3, VI-8; Prozessstufe II: Auswertung
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V-7
Zerstörungskarte der SED

Kartentitel: ohne Titel 
Originalmaße: nicht bekannt; Fotomontage 
einzelner Kartenblätter durch Leibnitz Institut 
für Länderkunde (IfL)
Originalmaßstab: 1 : 15 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: beschädigte Bauten und 
unbeschädigte Bauten, Urheberschaft: k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Baublock
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Leipzig

Bereits publiziert in: Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands (Hrsg.) 1946
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: –
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Ein Schaubild der Partei SED 
zu den Beschädigungen der Stadt und den 
erbrachten Aufbauleistungen (Textfelder auf 
Karte); Prozessstufe II: Auswertung
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V-8
Schadenplan Stadtplanungsamt 1950

Kartentitel: „Schadenplan Leipzig“
Originalmaße: ca. 100 × 103 cm
Originalmaßstab: 1 : 10 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, Urheberschaft: 
Stadtplanungsamt, 30. Oktober 1950
Detaillierungsgrad Eintragungen: Baublock 
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Leipzig

Bereits publiziert in: Kaufmann/Leonhardt/
Müller 2018
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Leipzig, 0038, RRA 
(K), Nr. 11765
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Schadenskarte diente 
vermutlich zur Übersicht, ergänzend zu einem 
Flächennutzungsplan o. Ä.; „Plan Nr. 3864a“; 
Prozessstufe II: Auswertung
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V-9
Bestandsplan Mai 1950

Kartentitel: „Leipzig-Mitte“ (Basiskarte)
Originalmaße: ca. 96 × 101 cm
Originalmaßstab: 1 : 10 000
Basiskarte: Giesecke und Devrient, 1943

Thematische Ebene: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, Geschosshöhen, 
„Gebäude im Aufbau“, Urheberschaft: k. A., 
Mai 1950
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Leipzig

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Leipzig, 0038 
Ratsrissarchiv (K)/RRA (K), Nr. 11770
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: „Bestandsplan“ (Vermerk); 
Prozessstufe II: Auswertung
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V-10
Karte der Denkmalpflege

Kartentitel: „Leipzig-Innenstadt, Karte 
der Denkmalpflege“
Originalmaße: ca. 73 × 71 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene 1: vorhandene Bebauung 
unterschieden nach Ausmaß der Beschädigun-
gen (Schraffur), Urheberschaft: k. A.
Thematische Ebene 2:  Denkmalpflegerische 
 Interessen und Neuplanung, Urheber-
schaft: Entwurfsbüro für Gebiets-, Stadt- und 
Dorfplanung
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Leipzig, 
Altstadt mit Umgebung

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt (Thematische 
Ebene 2)
Archivsignatur: Stadtarchiv Leipzig, 0069 BCA, 
Pläne, Nr. 4082
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Eine vergleichbare Karte wurde 
vermutlich zur Kommunikation der Stadt 
Leipzig mit dem „Landesdenkmalpfleger in 
Dresden“ verwendet (vgl.: Stadtarchiv Leipzig: 
Kap. 19, Nr. 155, Bh3 Bd. 4: Stadtbildpflege 
1944–45; 22.06.1944); die thematische Ebene 1 
ist vermutlich eine Schadenskarte; vgl. hierzu 
auch Karte V-11 und V-15; 
Prozessstufe II: Auswertung
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V-10
Karte der Denkmalpflege
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V-11
Schadensplan Leipzig Zentrum

Kartentitel: „Leipzig-Zentrum“
Originalmaße: ca. 73 × 90 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, geplante 
Verkehrsführung, Urheberschaft: Dezernat 
Bauwesen, 16. April 1951
Detaillierungsgrad Eintragungen: Baublock 
(Schäden) und Gebäude (Bestand)
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Leipzig, Altstadt 
mit Umgebung

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Leipzig, 0069, 
BCA, Pläne, Nr. 2082
Zuordnung Schriftmaterial: Walther Beyer: 
Neuordnung und Gestaltung der inneren 
Altstadt von Leipzig, Leipzig, 1949.
Anmerkung: vermutlich rückwirkend 
gezeichnet, Art der Darstellung vermutlich 
für Präsentation/Publikum; Prozessstufe II: 
Auswertung
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V-12
Sanierungsplan innere Altstadt

Kartentitel: „Leipzig-Innere Altstadt. 
Sanierungsplan zum Bebauungsplan Nr.56“
Originalmaße: ca. 30 × 41 cm
Originalmaßstab: 1 : 4 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: beschädigte Bauten und 
unbeschädigte Bauten; „geplante Baukörper“, 
Geschosszahlen, Baufluchten, Gänge, 
Messehäuser, Grenzen, „Kunsthistorische 
Gebäude“, Urheberschaft: Dezernat Bau- u. 
Verkehrswesen, Stadtplanungsamt
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Leipzig, Altstadt

Bereits publiziert in: Kaufmann/Leonhardt/
Müller 2018
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Leipzig, 0031, 
Kap. 19, Nr. 369, Bl. 8, Gesamtplan Nr. 56, 
Laufzeit Aug. 1948
Zuordnung Schriftmaterial: Walther Beyer: 
Neuordnung und Gestaltung der inneren 
Altstadt von Leipzig, Leipzig, 1949.
Anmerkung: Prozessstufe III: Planung
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V-13
Neugestaltungsentwurf V Burgplatz

Kartentitel: „Neugestaltung Burgplatz und 
Umgebung. Entwurf V“
Originalmaße: ca. 60 × 48 cm
Originalmaßstab: 1 : 1 000
Basiskarte: nicht vorhanden

Thematische Ebene: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, neue Baulinien, 
Urheberschaft: Stadtplanungsamt, 
5. Februar 1946
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Leipzig, 
Innenstadt, Burgplatz

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Leipzig, 0038, 
RRA (K), Nr. 11903
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Prozessstufe III: Planung
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V-14
Neugestaltungsentwurf IV Burgplatz

Thematische Ebene: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, neue Baulinien, 
Urheberschaft: Stadtplanungsamt, 
10. Februar 1946
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Leipzig, 
Innenstadt, Burgplatz

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Leipzig, 0038, 
RRA (K), Nr. 11904
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Prozessstufe III: Planung

Kartentitel: „Neugestaltung Burgplatz und 
Umgebung. Entwurf IV“
Originalmaße: ca. 48 × 61 cm
Originalmaßstab: 1 : 1 000
Basiskarte: nicht vorhanden
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V-15
Schadensplan Stadtplanungsamt 1947

Kartentitel: ohne Titel
Originalmaße: ca. 60 × 59 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene 1: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, Urheberschaft: 
Stadtplanungsamt, 15. Mai 1947
Thematische Ebene 2: Bebauungsvorschlag 
(Bleistift), Urheberschaft: k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Leipzig, 
Westvorstadt

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt (Thematische 
Ebene 1)
Archivsignatur: Stadtarchiv Leipzig, 0069, 
BCA, Pläne, Nr. 4492
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Aufbauplanung des 
Stadtplanungsamtes nach Kriegsende 
(vgl.: Stadtarchiv Leipzig, StVuR 1786, 
Tätigkeitsberichte Stadtplanungsamt, für April 
1946); Prozessstufe III: Planung
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Kartentitel: „Leipzig Zentrum, Zentraler Bezirk 
Aufbauplan“
Originalmaße: k. A.
Originalmaßstab: 1 : 2000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Baujahr und Planung, 
Urheberschaft Stadtplanungsamt
Detaillierungsgrad Eintragungen: Baublock
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Leipzig, 
Kernstadtbereich

Bereits publiziert in: Kaufmann/Leonhardt/
Müller 2018
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Leipzig, 0067, 
StVuR, Nr. 16820, Bl. 2; Städtebauliche 
Planungskarten mit Erläuterungsbericht für 
Leipzig vom Ministerium für Aufbau in Berlin, 
Laufzeit Aug. 1952
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Prozessstufe III: Planung
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VI-1 – VI-20

NÜRNBERG IN DER  
ZEIT DES NATIONALSOZIALISMUS

Die Altstadt Nürnbergs hatte über die Reichs-
grenzen hinaus hohe kunsthistorische und 
geschichtliche Bedeutung. Als „Stadt der 
Reichsparteitage“ kam Nürnberg zur Zeit des 
Nationalsozialismus zudem eine besondere 
politische Bedeutung zu. Die Altstadt wurde 
instrumentalisiert und inszeniert und neben 
dem Reichsparteitagsgelände auch für Auf-
märsche genutzt. Bedeutung hatte Nürnberg 
jedoch auch als Groß- und Industriestadt (Elek-
tro- und Rüstungsgüter, v.a. MAN), weshalb die 
Stadt auch in den Fokus der alliierten Luftan-
griffe geriet.

CHRONOLOGIE DER ZERSTÖRUNG

Während des Zweiten Weltkriegs wurden insge-
samt 59 Luftangriffe auf die Stadt verzeichnet, 
die ab dem Jahr 1942 weitreichende Beschädi-
gungen verursachten. Besonders starke Luft-
angriffe fanden am 29. August 1942, am 8. und 
9. März 1943, am 10. und 11. August 1943 (Be-
schädigung des Stadtteils Wöhrd) sowie am 
3. und 19. Oktober 1944 statt. Die Nürnberger 
Altstadt wurde am 2. Januar 1945 durch Bom-
beneinschläge und Flächenbrände schwer ge-
troffen. Weitere Angriffe erfolgten am 20. und 
21. Februar 1945 sowie am 16. März 1945. Den 
letzten Angriff erfuhr die Stadt am 11. April 1945.

ZERSTÖRUNGSAUSMASS

Wohnungen: 

Nürnberg zählt zu den im Zweiten Weltkrieg 
am stärksten getroffenen Städten Deutsch-
lands. Die Verluste an Wohnungen wurden 
nach Kriegsende mit 49 % beziffert (Deutscher 
Städtetag 1949, S. 380–383), Uta Hohn legt 
sich auf denselben Wert fest (Hohn 1993, S. 19). 

Gesamtes Stadtgebiet: 

Insgesamt ist für Nürnberg ein Zerstörungsgrad 
von 51 % der Bausubstanz des Vorkriegszu-
stands dokumentiert (Bundesminister für Ver-
triebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte 
(BMVt) 1958, S. 54).

BESONDERS BETROFFENE 
STADTBEREICHE

Nahezu der gesamte Altstadtbereich war von 
den Kriegshandlungen gezeichnet. Zum Ende 
der Trümmerräumung, Ende der 1940er-Jahre, 
war der Bereich der Altstadt, vor allem der öst-
liche Teil der Sebalder Altstadt und nördlich der 
Pegnitz, großflächig enttrümmert und Reste 
der Bebauung eingeebnet („Sebalder Steppe“). 
Die alliierten Bombardements galten vor allem 

der Südstadt, den Anlagen des Rangierbahn-
hofs und den zahlreichen Fertigungsanlagen 
der Maschinen- und Elektroindustrie (Produk-
tion für den Rüstungsbedarf). Auch jenseits 
der Stadtmauern wurden daher weitreichende 
Beschädigungen verzeichnet, vor allem in den 
Stadtgebieten Maxfeld, Schweinau, St. Leon-
hard und am Plärrer.

NÜRNBERG IN DER NACHKRIEGSZEIT

Bereits im Jahr 1946 wurde mit der Instand-
setzung wichtiger Baudenkmale begonnen. Im 
Jahr 1947 wurde für den Wiederaufbau Nürn-
bergs ein Wettbewerb ausgeschrieben. Unter 
den Preisträgern war auch die Architekten-
gemeinschaft Heinz Schmeißner und Wilhelm 
Schlegtendal. Ziel ihres Entwurfs war, die his-
torische Bau- und Stadtstruktur wiederherzu-
stellen und weitestgehend zu erhalten, jedoch 
auch modernen Ansprüchen hinsichtlich Hygi-
ene, Belichtung und Luftzufuhr gerecht zu wer-
den. 1952 bis 1957 erfolgte der Wiederaufbau 
der Kirchen St. Sebald und St. Lorenz. Gänzlich 
zerstörte Gebäude sollten nicht rekonstruiert 
werden. Neubauten entstanden daher in Anleh-
nung an die überkommenen historischen Bau-
ten. Diese gaben beispielsweise die Gebäude-
höhen, die farbliche Gestaltung der Fassaden 
oder die Dachform vor.

ZUM KARTENBESTAND

Zur Stadt Nürnberg wurde ein umfangreicher 
Kartenbestand (Stadtarchiv Nürnberg, A4/X) 
lokalisiert, der Schadenskarten aller Prozess-
stufen umfasst. Das älteste gefundene Kar-
tenmaterial (Prozessstufe I) stellen die soge-
nannten „Bombentrefferbilder“ der Polizei dar 
(Kat. VI-1), die zu den schweren Luftangriffen 
bis Kriegsende Flugrichtungen der alliierten 
Luftstreitkräfte und Einschlagsstellen unter-
schiedlicher Bomben verzeichneten. Im Kon-
text dazu sind die  Angriffskarten  (Kat. VI-2) zu 
betrachten, die nicht Einschlagsstellen, son-
dern Bauschäden verzeichneten. Ähnlich wie 
in Leipzig war auch für Nürnberg ein Plan mit 
Schadensrevieren (Kat. VI-3) auszumachen, 
dem entsprechende Kartensätze mit Revier-
grenzen (Kat. VI-4 und VI-5) zugeordnet wer-
den können. Ein Sonderfall für thematische 
Stadtkarten in Deutschland ist die  (Denkmal)
Wertstufenkarte  (Kat. VI-6, vgl. Kapitel 5). Zu 
Nürnberg sind Karten vorhanden, die den  Richt-
linien I vom 15. Juli 1944  des  Arbeitsstabs für 
Wiederaufbauplanung zerstörter Städte  ent-
sprechen (Kat. VI-8 bis VI-10). Im Frühjahr 1945 
wurden in monatlichen Abständen die als  Alt-
NeuSchadenspläne  bezeichneten Karten (vgl. 
Kat. VI-11) erstellt. Für die Nachkriegszeit sind 
mehrere Karten und Kartensätze (Kat. VI-12 
bis VI-14 und Kat. VI-17) überliefert, die ver-
mutlich unterschiedliche Informationen zu 
Wiederaufbauzwecken bündelten (Prozess-
stufe II). Ende 1945 entstanden erste konkrete 

Stadtplanungen für die zukünftige und auf-
zubauende Stadt (Prozessstufe III: Kat. VI-15, 
 VI-16, VI-18, VI-19 und VI-20).
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VI-1
Bombentrefferbild

Kartentitel: „Der Polizeipräsident als örtlicher 
Luftschutzleiter der Städte Nürnberg-Fürth“; 
„Bombentrefferbild des Luftangriffes vom 
11.8.1943“; „Stand v. 23.8.1943 Geheim!“
Originalmaße: ca. 171 × 126 cm
Originalmaßstab: 1 : 20 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Einschlagstellen 
unterschiedlicher Bomben, Gebäudeschäden, 
Flächenbrände, Urheberschaft: Polizei, 23. 
August 1943
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Luftschutzorte Nürnberg, 
Fürth und Umgebung

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg, A 4/X 
Nr. 244
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Prozessstufe I: Erfassung
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VI-2
Angriffskarte

Kartentitel: „Plan der Stadt der 
Reichsparteitage Nürnberg 1943“ (Basiskarte)
Originalmaße: ca. 229 × 266 cm
Originalmaßstab: 1 : 10 000
Basiskarte: Stadtvermessungsamt, April 1943

Thematische Ebene: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, vermutlich 
unterschieden nach Luftangriffen; 
Urheberschaft: „Der Oberbürgermeister der 
Stadt der Reichsparteitage Nürnberg, 18. Mai 
1944. Städt. Hochbauamt, Abt I.“
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: vgl.: Kartenserie im Stadtarchiv 
Nürnberg, A 4/X 229 bis 238: „Terrorangriffe“ 
nach Farben unterschieden 
Archivsignatur: Carleton University Archives, 
GutschowDestructionMaps, Nürnberg 
(Nachlass Gutschow)
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: vgl. farbliche Unterscheidung 
je Luftangriff in: Kat. III-3, V-1 bis V-4; 
Prozessstufe I: Erfassung (ohne Bewertung)
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VI-3
Übersichtsplan Schadensbezirke

Kartentitel: „Schutzpolizeireviere, 
Schadensbezirke u. Ortsgruppen der NSDAP“ 
(Thematische Ebene); „Plan der Stadt der 
Reichsparteitage Nürnberg“ (Basiskarte)
Originalmaße: ca. 126 × 149 cm
Originalmaßstab: 1 : 20 000
Basiskarte: Stadtvermessungsamt, März 1941

Thematische Ebene: Schadensbezirke 
und Ortsgruppen der NSDAP, Reviere der 
Schutzpolizei, Urheberschaft: vermutlich 
Polizei- oder Luftschutzstellen
Detaillierungsgrad Eintragungen: Baublock
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg, A 4/V, 
Nr. 113
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Plan zur Organisation der 
Erfassung und Bewertung von Schäden nach 
Schadensbezirken; Prozessstufe I: Erfassung & 
Bewertung
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VI-4
Katasterblatt 34 – Gebäudeschäden

Thematische Ebene: beschädigte Bauten und 
unbeschädigte Bauten
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg, 
Katasterblatt 34; Ausschnitt Schadensbezirk 
14a nach Karte I-3

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt, handschriftlich
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg, A 4/X, 
Nr. 318
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: „Für die Öffentlichkeit 
gesperrt“ (Stempel); Prozessstufe I: 
Erfassung & Bewertung von Kriegsschäden 
durch Hochbauamt, ausgeführt durch 
Schadensmelder, nach Schadensbezirken

Kartentitel: „Stadt der Reichsparteitage 
Nürnberg“ (Basiskarte);  
Originalmaße: ca. 90 × 90 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 000
Basiskarte: Stadtvermessungsamt, April 1940
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VI-5
Katasterblatt 48 – Gebäudeschäden

Kartentitel: „Stadt der Reichsparteitage 
Nürnberg“ (Basiskarte) 
Originalmaße: ca. 58 × 60 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 000
Basiskarte: Stadtvermessungsamt, September 
1940

Thematische Ebene: vermutlich beschädigte 
Bauten und unbeschädigte Bauten; 
Bombeneinschlagsstellen
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg, 
Kartenblatt 48; Ausschnitt Schadensbezirk 15b 
nach Karte Kat. VI-3

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: k. A.
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg, A 4/VI, 
Nr. 2222_1
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: „Für die Öffentlichkeit gesperrt“ 
(Stempel); Prozessstufe I: Erfassung 
& Bewertung von Kriegsschäden und 
Bombeneinschlagstellen
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VI-6
(Denkmal-)Wertstufenkarte

Kartentitel: „Plan der Stadt der 
Reichsparteitage Nürnberg – Altstadt“ 
(Basiskarte)
Originalmaße: ca. 105 × 91 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 000
Basiskarte: Stadtvermessungsamt, Juni 1942

Thematische Ebene: historische, historisch 
wertvolle und historisch wertvollste Gebäude, 
Urheberschaft: k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg, 
Altstadt

Bereits publiziert in: Beer 1999
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg, A 4/X, 
Nr. 210
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Karte diente originär 
der Feuerpolizei zur Priorisierung von 
Schadensstellen.
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VI-7
Karte der Schutträumung

Kartentitel: „Schutträumung 
Nürnberg – Altstadt“
Originalmaße: ca. 106 × 84 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 000
Basiskarte: Stadtvermessungsamt, Juni 1942

Thematische Ebene: Geräumte Flächen, 
Urheberschaft: k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebiet/
Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg, 
Altstadt

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg, C 29, 
Nr. 1394/2
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: k. A.
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VI-8
Schadenskarte des Arbeitsstabs 
Wiederaufbauplanung Stand vom 1. Mai 1944
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VI-8
Schadenskarte des Arbeitsstabs 
Wiederaufbauplanung Stand vom 1. Mai 1944

Kartentitel: „Nürnberg. Schadenskarte Stand 
vom 1. Mai 1944“
Originalmaße: ca. 129 × 103 cm
Originalmaßstab: 1 : 10 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: beschädigte Gebiete 
und unbeschädigte Gebiete, statistische 
Angaben, Urheberschaft: Arbeitsstab 
Wiederaufbauplanung zerstörter Städte, Stand 
1. Mai 1944.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebiet
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg

Bereits publiziert in: Enss/Sedlmeyer 2020; 
https://doi.org/10.20378/irb-47932
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Carleton University Archives, 
GutschowDestructionMaps, Nürnberg 
(Nachlass Gutschow)
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Schadenskarte als 
selbstständige Zeichnung des Arbeitsstab 
Wiederaufbauplanung zerstörter Städte; 
vergleichbares Kartierungsmuster in Kat. I-3, 
V-6; Prozessstufe II: Auswertung
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VI-9
Vorläufige Bestandskarte 1944

Kartentitel: „Stadt der Reichsparteitage 
Nürnberg“ (Basiskarte)
Originalmaße: ca. 57 × 57 cm
Originalmaßstab: 1 : 5 000
Basiskarte: Stadtvermessungsamt, November 
1940

Thematische Ebene: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, nach Richtlinien 
I vom 15. Juli 1944 des Arbeitsstab 
Wiederaufbauplanung zerstörter Städte, 
Vorläufige Bestandskarten, Urheberschaft: k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg, 
Altstadt mit Umgebung.

Bereits publiziert in: Enss/Sedlmeyer 2020; 
https://doi.org/10.20378/irb-47932
Legende: ohne Legende, Zuordnung: Richtlinien 
des Arbeitsstab Wiederaufbauplanung 
zerstörter Städte, Vorläufige Bestandskarten, 
M. 1 : 5 000
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg, A 4/X 
Nr. 222/2
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: vergleichbares Kartierungsmuster 
in Kat. VI-10; Prozessstufe II: Auswertung
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VI-10
Vorläufige Bestandskarte 1945

Kartentitel: „Stadt der Reichsparteitage 
Nürnberg“ (Basiskarte)
Originalmaße: ca. 55 × 57 cm
Originalmaßstab: 1 : 5 000
Basiskarte: Stadtvermessungsamt, 
November 1940

Thematische Ebene: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, gemäß 
Richtlinien I vom 15. Juli 1944 des Arbeitsstab 
Wiederaufbauplanung zerstörter Städte, 
Vorläufige Bestandskarten, Urheberschaft: k. A.
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg, 
Altstadt mit Umgebung

Bereits publiziert in: Enss/Sedlmeyer 2020; 
https://doi.org/10.20378/irb-47932
Legende: ohne Legende, Zuordnung: Richtlinien 
des Arbeitsstab Wiederaufbauplanung 
zerstörter Städte, Vorläufige Bestandskarten, 
1 : 5 000
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg, A 4/X, 
Nr. 223/17
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: vergleichbares Kartierungsmuster 
in Kat. VI-9; Prozessstufe II: Auswertung
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VI-11
Alt-Neu-Schadensplan

Kartentitel: „Plan der Stadt der 
Reichsparteitage Nürnberg – Altstadt“ 
(Basiskarte); 
Originalmaße: ca. 105 × 92 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 000
Basiskarte: Stadtvermessungsamt, Juni 1942

Thematische Ebene: beschädigte Bauten und 
unbeschädigte Bauten, Schäden unterschieden 
nach „alt“ und „neu“, Urheberschaft: 
Stadtplanungsamt, gez. Prell, 3. April 1945
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg, 
Altstadt mit Umgebung

Bereits publiziert in: Enss/Sedlmeyer 2020; 
https://doi.org/10.20378/irb-47932
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg, A 4/X, 
Nr. 209
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: „Geheim“ (Stempel); Für 
die Öffentlichkeit gesperrt“ (Stempel); 
„Fliegerschäden bis einschl. 2. Januar 1945“ 
(Vermerk); Prozessstufe II: Auswertung
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VI-12
Geprüfter Gesamtschadensplan

Kartentitel: „Geprüfter Gesamt-Schadensplan 
der Altstadt Nürnberg“
Originalmaße: ca. 106 × 84 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 000
Basiskarte: Stadtvermessungsamt, Juni 1942

Thematische Ebene: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, Bauteile 
(Außenmauern), „künstlerische Bauteile 
und Figuren“, Bewohnung, Urheberschaft: 
Stadtplanungsamt, gez. Prell, 19. Dezember 
1945
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude, 
Bauteil
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg, 
Altstadt mit Umgebung

Bereits publiziert in: Diefenbacher/Henkel 
2009; Enss/Sedlmeyer 2020; https://doi.
org/10.20378/irb-47932
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg, A 4/VII, 
Nr. 2469
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Prozessstufe II: Auswertung
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VI-13
Zustandsbild Altstadt

Kartentitel: „Schadensplan Altstadt Nürnberg. 
Zustand 1945“
Originalmaße: ca. 117 × 83 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 000
Basiskarte: Stadtvermessungsamt, Juni 1942

Thematische Ebene: Schadenszustand 1945
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude, 
Baublock
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg, 
Altstadt mit Umgebung

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: k. A.
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg, A 4/X, 
Nr. 303
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Art der Darstellung für 
Präsentation/Publikum; der Verweis „Zustand 
1945“ deutet auf eine Rückdatierung in das 
Jahr 1945 hin; Prozessstufe II: Auswertung

Katalog
218 Nürnberg



 

VI-13
Zustandsbild AltstadtKatalog

219 Nürnberg

1 : 2 000



VI-14
Schadensplan und Wiederaufbauleistungen 
1952

Kartentitel: „Nürnberg, XII“ (Basiskarte)
Originalmaße: ca. 55 × 55 cm
Originalmaßstab: 1 : 5 000
Basiskarte: Stadtvermessungsamt

Thematische Ebene: beschädigte Bauten und 
unbeschädigte Bauten, wiederaufgebaute 
Bauten und provisorische Bauten, 
Urheberschaft: Stadtvermessungsamt, 
März 1952
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg, 
Altstadt mit Umgebung

Bereits publiziert in: Enss/Sedlmeyer 2020; 
https://doi.org/10.20378/irb-47932
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg, A 4/X, 
Nr. 265
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Prozessstufe II: Auswertung
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VI-15
Wiederaufbauplan Nick

Kartentitel: „Nürnberg – Altstadt, 
Wiederaufbauplan“ (Plankopf)
Originalmaße: ca. 106 × 79 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Vorschlag für den 
Wiederaufbau der Altstadt von Nürnberg; 
Neuplanung über vorhandener Bausubstanz, 
Urheberschaft: Stadtplanungsamt, vermutlich 
„Nick“, September 1945
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Altstadt Nürnberg mit 
Umgebung

Bereits publiziert in: Enss/Sedlmeyer 2020; 
https://doi.org/10.20378/irb-47932
Legende: k. A.
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg, A 4/X, 
Nr. 243
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: Autor u. Datum der farbigen 
Einzeichnungen nicht zweifelsfrei zu benennen, 
vermutlich „Nick“ (handschriftlicher Vermerk 
am Kartenrand); Prozessstufe III: Planung
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VI-16
Grundplan Wettbewerb

Kartentitel: „Wettbewerb ‚Altstadt Nürnberg‘, 
Grundplan“
Originalmaße: ca. 100 × 80 cm
Originalmaßstab: 1 : 2 000
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Farblich differenzierte 
Eintragung von vier unterschiedlichen 
Wiederaufbaukategorien (vgl. Legende), 
Urheberschaft: Stadtplanungsamt, Prell, M. v. 
Goldbeck, Köhler, 8. Dezember 1945
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude, 
Baublock
Inhalt Kartenblatt: Altstadt Nürnberg mit 
Umgebung

Bereits publiziert in: Enss/Sedlmeyer 2020; 
https://doi.org/10.20378/irb-47932
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg, A 4/X, 
Nr. 240/2
Zuordnung Schriftmaterial: „Grundgedanken 
und Richtlinien für den Wettbewerb über den 
Wiederaufbau der Altstadt von Nürnberg“ vom 
14. März 1947, verlautbart am 31. März 1947 im 
Amtsblatt der Stadt Nürnberg, vgl. Stadtarchiv 
Nürnberg, C 29, Nr. 415. 
Anmerkung: Prozessstufe III: Planung
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VI-17
Schadensplan Anlage Wettbewerb

Kartentitel: „XII“ (Basiskarte) 
Originalmaße: ca. 57 × 63 cm
Originalmaßstab: 1 : 5 000
Basiskarte: Stadtgrundkarte, 
Stadtvermessungsamt Nürnberg

Thematische Ebene: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, Urheberschaft: 
vermutlich Stadtvermessungsamt
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg, 
Altstadt mit Umgebung 

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: auf dem Kartenblatt
Archivsignatur: Carleton University Archives, 
GutschowDestructionMaps, Nürnberg 
(Nachlass Gutschow)
Zuordnung Schriftmaterial: „Wettbewerb über 
den Wiederaufbau der Altstadt Nürnberg“, 
verlautbart am 31. März 1947 im Amtsblatt der 
Stadt Nürnberg, vgl. Stadtarchiv Nürnberg, 
C 29, Nr. 415
Anmerkung: „Konstanty Gutschow“ (Stempel); 
„Konstanty Gutschow Archiv für Städtebau“ 
(Stempel); „Kennzeichen: 17 14 50, Stichwort: 
Nürnberg“ (Vermerk); Prozessstufe II: 
Auswertung; vermutlich Beigabe für die 
Teilnehmer:innen des „Wettbewerbs über den 
Wiederaufbau der Altstadt von Nürnberg“ 1947 
(vgl. zugeordnetes Schriftmaterial)
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VI-18
Entwurf Verkehrsübersichtsplan Wettbewerb

Kartentitel: „Wettbewerb Altstadt Nürnberg. 
Verkehrsübersichtsplan zum Grundplan. 
1 : 5 000“
Originalmaße: ca. 84 × 55 cm
Originalmaßstab: 1 : 5 000
Basiskarte: Stadtgrundkarte, 
Stadtvermessungsamt Nürnberg, entspricht 
Kat. VI-17

Thematische Ebene 1: beschädigte Bauten 
und unbeschädigte Bauten, Urheberschaft: 
vermutlich Stadtvermessungsamt, entspricht 
Kat. VI-17
Thematische Ebene 2: Gegenentwurf für einen 
Grundplan, Einreichung zum „Wettbewerb über 
den Wiederaufbau der Altstadt von Nürnberg“ 
1947, Urheberschaft: Heinz Schmeißner
Detaillierungsgrad Eintragungen: 
Gebäude, Baublock
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg, 
Altstadt mit Umgebung

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: Vgl. Karte Kat. VI-17
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg, 
A 4/X, Nr. 41/1
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: „Kennzahl 97“ (Aufkleber); in den 
beiden seitlichen Textkolonnen finden sich 
die Erläuterungen zum Entwurf; vgl. Anhang; 
Prozessstufe III: Planung
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VI-19
Grundplan Altstadt 1950

Kartentitel: ohne Titel
Originalmaße: ca. 30 × 24 cm
Originalmaßstab: 1 : 500
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Bestehende und 
beabsichtigte Bebauung, Urheberschaft: 
Hochbaureferat, Schmeißner; 
Stadtplanungsamt, Mücke; 1. April 1950
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude, 
Baublock
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg, 
Altstadt mit Umgebung

Bereits publiziert in: Diefenbacher/Henkel 
2009
Legende: k. A.
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg,  
A 4/VII, Nr. 571/1
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: k. A.
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VI-20
Grundplan Altstadt 1957

Kartentitel: „Grundplan Altstadt Nürnberg“
Originalmaße: ca. 48 × 39 cm
Originalmaßstab: k. A.
Basiskarte: k. A.

Thematische Ebene: Bestehende und 
beabsichtigte Bebauung, Urheberschaft: 
Baureferat, Stadtplanungsamt 1. Dezember 
1957
Detaillierungsgrad Eintragungen: Gebäude
Inhalt Kartenblatt: Stadtgebiet Nürnberg, 
Altstadt mit Umgebung

Bereits publiziert in: nicht bekannt
Legende: k. A.
Archivsignatur: Stadtarchiv Nürnberg, A 4/VII, 
Nr. 2488
Zuordnung Schriftmaterial: nicht bekannt
Anmerkung: k. A.
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