
DEUTSCHE BAUZEITUNG
H erausgeber: R eg ieru ng sb au m eis te r Dr. Ing. E. h. Fritz Eiselen B e r l i n  S W 4 8

R eg ie ru n g sb au ra t Rudolf S tegem ann  22. M a rz  1933

O r g a n  d e s  D e u t s c h e n  A u s s c h u s s e s f i i r w i r t s c h a f t l i c h e s  B a u e n  H e ft 12

DAS SCHIEDSGERICHTSVERFAHREN  
IM  REFERENTEN-ENTWURF ZUR ZPO

Das Reichsjustizministerium hat vor einiger Zeit einen 
Referenten-Entwurf fur eine Reform der Zivilprozefi- 
ordnung nebst Begrundung veróffentlicht. Darin wird 
auch das Schiedsgerichtsverfahren, das fiir die gesamte 
Bauwirtschaft von besonderer Wichtigkeit ist und das bis
her in der ZPO §§ 1025 bis 1047 behandelt wurde, neu 
geregelt, und zwar in den §§ 737 bis 768. Die Begrun
dung zum Entwurf fiihrt ais Grundeinstellung zu dem 
schiedsgerichtlichen Verfahren an:
„Dem Schiedsgerichtsverfahren ist durch Fortfa ll ve rm eidbare r Um- 
standlichkeiten nach M óglichke it ein ungeh inderte r V e rla u f zu sichern, 
aber nur unter der Voraussetzung, d a ft au f d e r anderen Seite nach 
Móglichkeit dem M iftb rauch vo rge b e ug t w ird " .

Daraus konnte man zunachst eine schiedsgerichtsfreund- 
liche Stellung des Entwurfs ableiten — der an sich auch 
anerkennt, dafi die beste Gestaltung des ordentlichen 
Rechts nicht imstande ist, das Bediirfnis nach schieds- 
richterlicher Entscheidung gewisser Streitigkeiten auszu- 
schalten —, tatsachlich mufi man aber, wenn man die 
wichtigen Anderungen betrachtet, die d a s W e s e n  d e s  
S c h i e d s g e r i c h t s v e r f a h r e n s  g r u n d l e g e n d  
ć n d e r n  und dabei auch den staatlichen Einflufi starker 
zur Geltung bringen, zu der Ansicht kommen, dafi hier 
eine dem Schiedsgerichtsverfahren feindliche Hand die 
Feder gefiihrt hat. Dieser Ansicht ist man jedenfalls im 
Kreise der Bauwirtschaft, bei dereń Streitigkeiten man das 
Schiedsgerichtsverfahren sowohl in der „Reichsver- 
dingungsordnung fiir Bauleistungen (VOB)", wie in den 
„Gebuhrenordnungen des AG O  fur Leistungen der Archi
tekten und Ingenieure" zwar nicht ais Zwang, wohl aber 
ais Regel und ais die geeignetste Form, technisch-wirt- 
schaftliche Streitigkeiten zu erledigen, eingefiihrt hat.
Es soli nicht bestritten werden, dafi der Entwurf in 
einigen Punkten Verbesserungen und zweckmafiige Er- 
ganzungen bringt, da fiir zeigt aber der Entwurf, nament- 
iich in vier Punkten, so einschneidende Veranderungen, 
dafi dadurch die Bedeutung des Schiedsgerichtsverfahrens 
derart herabgedriickt wird, dafi man von der Gefahr 
einer Unterbindung der gesunden Entwicklung des 
Schiedsgerichtsverfahrens sprechen darf. Es soli aller- 
dings nicht verschwiegen werden, dafi andererseits in 
mafigebenden Kreisen der Rechtspflege — namentlich 
auch des Rechtsanwaltstandes, der dem Schiedsgerichts- 
verfahren zum Teil iiberhaupt keine besonders freund- 
liche Haltung entgegenbringt — die von der Wirtschaft 
betonten Bedenken nicht in gleichem Mafie geteilt werden. 
Es handelt sich hauptsachlich um folgende Paragraphen: 
§ 738  sieht die U n w i r k s a m k e i t  e i n e s  S c h i e d s -  
v e r t r a g e s  vor, wenn eine Partei ihre wirtschaftliche 
oder soziale Oberlegenheit dazu ausgenutzt hat, die 
andere zum Abschlufi des Schiedsvertrages oder zu 
einem Verfahren zu nótigen, das ihr ein erhebliches Ober- 
gewicht gibt. Also Schutz dem Schwacheren! Das ist an

sich sehr schon, óffnet aber zahllosen Prozessen im An- 
schlufi an ein Schiedsgerichtsverfahren Tur und Tor, be
sonders im Zusammenhang mit § 754.
§ 7 3 9 . Der Entwurf verlangt zunachst einen s c h r i f t -  
I i c h e n Abschlufi des Schiedsvertrages, wogegen an sich 
keine Bedenken zu erheben sind, er verbindet diese 
Fórderung aber mit der weitergehenden, dafi sich der 
Schiedsvertrag n u r  a u f  d a s  S c h i e d s g e r i c h t s -  
v e r f a h r e n  b e z i e h e n ,  daneben aber keine an
deren Bestimmungen enthalten darf. Das widerspricht 
vollkommen dem Bediirfnis der Praxis. Sowohl in der 
VOB wie in der GO der Arch. und Ing. ist der Schieds- 
vertrag stets Bestandteil eines weitergehenden, die 
ganzen Beziehungen zwischen Auftraggeber und Auftrag- 
nehmer regelnden Vertrages. In dieser Form hat sich das 
Schiedsgerichtsverfahren in der Praxis eingefiihrt, und es 
ist nicht Sache des Gesetzgebers, Denjenigen zu unter- 
stiitzen, der einen Vertrag abschliefit, ohne seinen Inhalt 
sorgfaltig zu priifen. Im Gegenteil sollte zur Gesundung 
unseres ganzen Rechtslebens die Verantwortung j e d e s 
Vertragschliefienden besonders betont werden. Es wird 
in Architekten- und Ingenieurkreisen jetzt schon dariiber 
geklagt, dafi es schwer ist, den Auftraggeber zu einem 
schriftlichen Vertragsabschlufi zu bewegen. Soli dieser 
neben dem schriftlichen Auftrag auch noch einen beson- 
deren Schiedsvertrag unterschreiben, so wird er in vielen 
Fallen dahinter neue Tiicken suchen.
§ 7 5 4  trifft aber das Schiedsgerichtsverfahren an der 
Wurzel, da der Schiedsspruch nicht wie bisher die W i r -  
k u n g  e i n e s  v o 11 s t r e c k b a r e n U r t e i l s ,  s o n 
d e r n  n u r  d i e j e n i g e  e i n e s  V e r t r a g e s  haben 
soli, der das zwischen den streitenden Parteien strittige 
Rechtsverhaltnis feststellt. Die Begriindung, die der 
Gesetzentwurf dazu gibt, wird von der Praxis nicht an- 
erkannt. Die Folgę dieser Rechtsauffassung ist aufierdem 
§ 755  der fiir  den Schiedsspruch, der bisher nur durch 
A n f e c h t u n g s k l a g e  in seltenen Fallen aufgehoben 
werden konnte, folgerichtig den Begriff der N i c h t i g - 
k e i t s e r k l a r u n g  des Schiedsspruches neu einfiihrt. 
Diese braucht nicht, wie die Aufhebung bisher, auf An- 
trag zu erfolgen, sondern kann auch von amtswegen ge
schehen. Da sie aufierdem nicht befristet ist, so entsteht 
dadurch eine Unsicherheit, die das ganze Schiedsgerichts- 
verfahren vollkommen illusorisch machen kann.
Die Bauwirtschaft weist also den Referenten-Entwurf in 
seiner jetzigen Fassung entschieden zuruck und halt uber- 
haupt weitgehende Veranderungen der jetzigen Bestim
mungen, mit denen sich arbeiten lafit, kaum fur nótig. 
Sie kónnten hóchstens durch Vorschriften erganzt wer
den, die eine Verschleppungstaktik, namentlich auch bei 
der Vollstreckung des Schiedsspruches, ausschliefien.

Dr.-lng. F. Eiselen



S C H IE D S G E R IC H TS W E S E N  U N D  BAUW IRTSCHAFT
Nach einem Vortrag von Dipl.-lng. W. Luft, Beratendem Ingenieur, Munchen
G e h a lte n  vo r dem  „D e u tsch e n  A u sschu li f i i r  das  S ch ie d sg e rich tsw e se n ", B e rlin

A llgem eines
Das Schiedsgerichtsverfahren, uber das eine reiche Lite
ratur von Anhangern und Gegnern besteht, ist erst spat 
in Deutschland im burgerlichen Recht geregelt worden, 
wohl da es von Juristen z.T.als unerwunschteUnterbrechung 
der staatlichen Rechtsprechung betrachtet wird. Diejenige 
Rechtsprechung ist aber ais die beste anzusehen, die 
d u r c h  I n t e r e s  sen  a u s g I e i c h a u f  d e m  B o d e n  
d e s  p r a k t i s c h e n ,  s t a n d  i g s i c h  e r n e u e r n -  
d e n  R e c h t e s  r a s c h  h a n  d e l t .  Diesen Vorzug er- 
blicken Industrie und Handel und namentlich auch die 
Bauwirtschaft im Schiedsgerichtsverfahren, daher seine 
grofie Bedeutung, die es gerade hier gewonnen hat.

Grundlage des Schiedsgerichtsverfahrens bilden die 
§§ 1027 bis 1045 der Zivilprozefiordnung. Auf diesen baut 
naturlich auch die Schiedsgerichtsordnung des „ D e u t 
s c h e n  A u s s c h u s s e s  f i i r  d a s  S c h i e d s 
g e r i c h t s w e s e n "  auf, die das gesetzlich nur in den 
Grundzugen festgelegte Verfahren in vorbildlicher Weise 
ausgebaut hat. Deswegen ist das Schiedsgerichtsver- 
fahren nach dieser Schiedsgerichtsordnung auch fiir  die 
Austragung technischer und technisch - wirtschaftlicher 
Streitigkeiten, die sich, t r o t z  v o r  a l l e m  a n z u - 
s t r e b e n d e r  s o r g f a l t i g s t e r  u n d  e i n d e u -  
t i g s t e r  V e r t r a g s v e r f a s s u n g ,  nicht vóllig aus- 
schliefien lassen, in der nach langer Gemeinschaftsarbeit 
aller interessierten Kreise zustande gekommen und im 
ganzen Deutschen Reich anerkannten „ R e i c h s v e r -  
d i n g u n g s o r d n u n g f u r B a u l e i s t u n g e n  (VOB)" 
vorgesehen, sofern nicht der ordentliche Rechtsweg ver- 
traglich vereinbart ist. Auch in diesem Falle kónnen 
iibrigens einzelne besondere Streitfragen vielfach noch 
schiedsgerichtlich entschieden werden.
Nach § 18 der Allgemeinen Bestimmungen der VOB soli 
diesem Verfahren u'brigens zunachst ein G u t e v e r -  
f a h r e n  vorausgehen, bei dem die Schlichtung des 
Streites durch e i n e n  Unparteiischen zu versuchen ist, 
den mangels Einigung der Parteien der Prasident des 
zustandigen Landgerichtes bestimmt. Erst wenn sich die 
Parteien bei der Entscheidung des Unparteiischen nicht 
beruhigen, ist der Rechtsweg oder, wie bei Bauprozessen 
die Regel, der Weg des Schiedsgerichtsverfahrens zu be- 
schreiten. Beide Wege zur Austragung von Streitigkeiten 
sollen in ihren grundsatzlichen Vor- und Nachteilen ein- 
ander gegenubergestellt und kurz beleuchtet werden:

A ustragung von S tre itig ke iten  durch d ie o rd e n t-  
lichen G erichte
Hier tritt zunachst ais Prozefibevollmachtigter eine neue 
Persónlichkeit, der R e c h t s a n w a l t ,  auf, dabei werden 
die seitherigen gesetzlichen Partei- und Fachvertreter 
leider oft stark in den Hintergrund gedrdngt. Da der 
ordentliche Richter nach seiner Ausbildung und prak
tischen Lebenserfałirung sich schwer in technische und 
technisch-wirtschaftliche Dinge hineindenken kann, so 
mussen die beiden Streitteile zunachst versuchen, durch 
zeitraubende Schriftsatze und Gegenschriftsatze eine 
juristische Klarung herbeizufuhren, wobei die formal- 
juristischen Darlegungen meist in den Vordergrund treten. 
Die Gegensatze zwischen den streitenden Parteien wer
den dadurch vielfach vertieft. Aufierdem kann ein ge- 
schickter Prozefianwalt durch immer neue Beweis- und 
'/ertagungsantrage das Verfahren aufierordentlich in die 
Lange ziehen, was selbst ein verhandlungsgeschickter

und energischer Richter nur in geringem Mafie einzu- 
dammen vermag.

Nun mussen aufierdem zur Klarung der fachlichen Fragen 
noch S a c h v e r s t a n d i g e  gehórt werden, dereń Gut- 
achten wieder viel Zeit beanspruchen und, bei wider- 
sprechender Stellungnahme der Sachverstandigen, schliefi- 
lich noch die Einsetzung eines Obergutachters nótig 
machen. Hiernach mufi der Richter dann sein Urteil fallen, 
das oft ein Verlegenłieitsurteil sein w ird ; dann kommt 
die Berufung an die II. Instanz, und das Spiel beginnt 
von neuem. Ein Nachteil ist dabei ferner, dafi der Richter 
nicht ohne die Parteien mit den Sachverstandigen in Ver- 
bindung treten darf, wahrend beim Schiedsgericht der 
Obmann, der hdufig ein Jurist sein w ird, durch Aussprache 
mit den beiden Fachschiedsrichtern die ganzen Fragen 
rasch aufklaren kann. Auch in der II. Instanz sind wieder 
mannigfache Verzógerungen móglich. Mangels genugen- 
der Berucksichtigung der technisch-wirtschaftlichen Fragen 
kommt auch hier vielfach wieder ein Urteil zustande, das 
keine der beiden Parteien befriedigt, trotz grofier Auf- 
wendung an Zeit und Geld. Beide Parteien sind dann 
oft prozefimude, und es kommt zu einem faulen Vergleich 
oder die kapitał sta rkere Partei legt schliefilich noch 
Revision ein. So entstehen die sich nicht selten durch 
Jahre hinziehenden Prozesse in technisch-wirtschaftlichen 
Fragen. Die Forderung einer Reform der ZPO nach der 
Richtung einer wesentlichen Beschleunigung des Ver- 
fahrens ist daher allgemein.

Auch V e r g l e i c h s v e r h a n d l u n g e n  sind in tech- 
nisch-wirtschaftlichen Prozessen durch die ordentlichen 
Gerichte oft nicht zu einem guten Ende zu fuhren, weil 
der Einflufi der fachlichen Sachverstandigen auch hier 
nicht genugend zur Geltung kommt, da es ja ganz im 
freien, naturlich pflichtgemafi begrenzten, Ermessen des 
Richters liegt, wie weit er sich bei seiner Entscheidung dem 
Urteil der Sachverstandigen anschliefit.

Wenn man alle diese Umstande genugend berucksichtigt, 
so wurden Auftraggeber und Auftragnehmer noch in viel 
hóherem Mafie vom Schiedsgerichtsverfahren Gebrauch 
machen, besonders wenn man diejenigen Verbesserungen 
in dem Verfahren durchfuhrt, die geeignet sind, gewisse 
Mangel, die sich in der Praxis herausgestellt haben, ab- 
zustellen. Dafi man leider in der neueren Zeit von der 
fruheren Wertschatzung des Schiedsgerichtsverfahrens 
wieder etwas abgekommen ist, liegt einerseits an den 
Folgen der in Kriegs- und Inflationszeit zum Teil ver- 
lorengegangenen Wertung von Treu und Glauben im 
Geschaftsleben, andererseits in der ungeheuren Gesetzes- 
fabrikation der Nachkriegszeit und der Unzahl der ver- 
schiedensten Steuergesetze, die den Ingenieur und Kauf- 
mann gezwungen haben, juristische Mitarbeiter in ihren 
Betrieben in Anspruch zu nehmen. Dadurch ist das 
Formaljuristische zum Schaden der Wirtschaft ubermafiig 
in den Vordergrund gedrangt worden.

Aus diesen ungesunden Verhaltnissen mussen wir aber 
mit allen Mitteln wieder herauszukommen versuchen. Wir 
mussen die Austragung von Streitfragen wieder auf eine 
einfache Formel bringen, dabei den ehrbaren Kaufmanns- 
geist wieder mehr zur Geltung kommen lassen. Ein Aus- 
bau des Schiedsgerichtsverfahrens unter Beseitigung der 
ihm noch anhaftenden Mangel erscheint ais ein ge- 
eigneter Weg dazu. Allerdings ist die Verbesserung des 
Verfahrens allein nicht entscheidend, wenn damit nicht 
Hand in Hand ein gesteigertes Yerantwortungsgefuhl der
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Schiedsrichter geht, die aufterdem das Verfahren auch 
genau kennen und tatsachlich beherrschen mussen.

Austragung von S tre itig k e ite n  durch das Schieds- 
gerich tsverfahren
Zunachst ist auf die schon erwahnte Vorstufe des Schieds- 
gerichtsverfahrens, die Schlichtung von Streitigkeiten durch 
e i n e n  Unparteiischen, der allergróftte W ert zu legen. 
Man sollte sie fur alle Streitigkeiten einfuhren, um diese 
móglichst schon im Keime zu ersticken. Versagt das Giite- 
verfahren, so findet doch das sich dann anschlieftende 
Schiedsgerichtsverfahren schon eine wertvolle Vorarbeit 
vor. Allerdings fehlt es noch an der geeigneten Stelle, 
die eine sichere Auswahl des Unparteiischen gewahr- 
leistet, der die nótigen technischen und technisch-wirt- 
schaftlichen Erfahrungen besitzen und von beiden Parteien 
vóllig unabhangig sein muft. Auch fehlt es noch an den 
festen Grundsatzen fiir  seine Auswahl. Auf ihm ruht aber 
eine ungeheure Verantwortung beiden Parteien gegen- 
uber, denn er ist der alleinige Vertrauensmann und Treu- 
hander beider, der allein entscheidet. Im ordentlichen 
Rechtsverfahren hat dagegen der Richter die alleinige 
Entscheidung zu treffen, wie weit er dem Sachverstandigen 
in seiner Entschlieftung folgen will.

Eine entscheidende Rolle beim Schiedsgerichtsverfahren 
spielt dann ebenso die richtige A u s w a h l  d e r  
S c h i e d s r i c h t e r .  Auf dereń oft verfehlter Auswahl 
beruht erfahrungsgemaft und nach dem Kommentar von 
B a u m b a c h  oft das Versagen der Schiedsgerichte. 
„Nur die Allerbesten, die eine Partei gewinnen kann", 
sind nach v. S t a f f  „gerade gut genug". Die Verant- 
wortung der Schiedsrichter ist eine um so gróftere, ais sie 
nicht, wie der ordentliche Richter, vereidigt und nicht an 
feste Verfahrensvorschriften so gebunden sind, und in ge- 
wissem Umfange durch Entscheidungen des Reichsgerichts 
beeinfluftt werden. Der Schiedsrichter steht nach dieser 
Richtung viel freier da. Er ist nicht durch Staatsakt, son
dern aus b e s o n d e r e m  V e r t r a u e n  berufen, des
halb d a r f  e r  s i c h  a b e r  n i c h t  w i e  e i n  A n w a l t  
a i s  P a r t e i v e r t r e t e r f u h l e n ,  s o n d e r n  n u r  
ai s  d u r c h a u s  u n p a r t e i i s c h e r  R i c h t e r .

Seine Verantwortung ist um so grófter, ais es bei nor- 
malem Verlauf eines Schiedsgerichtsverfahrens k e i n e  
R e v i s i o n s i n s t a n z  gibt, ein Umstand, der von Be- 
hórden, Industriekonzernen und Juristen vielfach ais Ab- 
lehnungsgrund gegen die Institution der Schiedsgerichte 
ins Feld gefuhrt wird.
Nach den gesetzlichen Bestimmungen, wie denen der 
Schiedsgerichtsordnungen, kónnen sich die Parteien, um 
Kosten zu sparen, auf einen e i n z i g e n Schiedsrichter 
einigen. Das wird bei einfachen Fallen auch móglich sein. 
Da nun zwei Schiedsrichter in der Regel sich nicht einigen 
werden, sollte, um Verzógerungen zu ersparen, stets von 
v o r n h e r e i n  e i n  O b m a n n  bestimmt werden. Das 
pflegt auch die Regel zu sein, und meist wird ais solcher 
ein Volljurist gewahlt, fur den dann dieselben Anspruche 
zu gelten haben wie fur den Fachschiedsrichter. Letztere 
durfen selbstverstandlich nicht einseitig auf rein technische 
Lebenserfahrungen eingestellt sein, da die technisch-wirt- 
schaftlichen Fragen in Bauprozessen die rein technischen 
meist uberwiegen. Die Auswahl geeigneter Sachver- 
standiger kann erleichtert werden durch Fuhrung beson- 
derer Schiedsrichterlisten bei geeigneten Stellen. Der 
„ D e u t s c h e  B e t o n - V e r e i n", der ubrigens ais eine 
der ersten Vereinigungen eine Schiedsgerichtsordnung 
fur seine Mitglieder aufgestellt hat und diese auch auf- 
rechterhalt, fuhrt eine solche, fortwahrend erganzte, Listę 
sowohl von fachkundigen wie juristischen Sachver- 
standigen.

Durchfuhrung des V e rfa h re n s  bis zur Fallung des 
Schiedsspruches
Die V e r t r e t u n g  d e r  P a r t e i e n  d u r c h  R e c h t s -  
a n w a l t e ,  die an sich nicht vorgesehen ist im Schieds- 
gerichtsverfahren, ist sowohl nach der Schiedsgerichts
ordnung des „Deutschen Ausschusses" wie derjenigen 
des „Deutschen Beton-Vereins" zulassig. Nach der letzte- 
ren ist eine solche Vertretung der anderen Partei aber 
sofort mitzuteilen, damit fur beide Parteien eine gleich- 
maftige Vertretung gesichert erscheint. Nach beiden 
Schiedsgerichtsordnungen tragt die Kosten fur diese Ver- 
tretung aber die Partei selbst, damit hier die notwendige 
Beschrankung gewahrt wird*).

Gróftter W ert ist auf a u f i e r s t e  Be s c h l e u n i g u n g  
d e s  V e r f a h r e n s  zu legen. Daruber sollte auch die 
Schiedsgerichtsordnung des „Deutschen Ausschusses" 
einige nahere Bestimmungen enthalten. Die des „Beton- 
Vereins" sieht vor, daft der geschaftsfuhrende Schieds
richter alle Vorkehrungen zu treffen hat, daft das Ver— 
fahren m ó g l i c h s t  i n e i n e r  m u n d l i c h e n  V e r -  
h a n d I u n g beendet werden kann. Damit soli die im 
ordentlichen Gerichtsverfahren vielfach angewandte Ver- 
schleppungstaktik verhindert werden, daft eine Partei noch 
im Verhandlungstermin neue Schriftsatze einreicht, die 
dann meist eine Vertagung nótig machen. Auch im 
Schiedsgerichtsverfahren wird das ófter versucht, nament
lich wenn Rechtsanwalte ais Parteivertreter teilnehmen. In 
O s t e r r e i c h  verlangt die Prozeftordnung Einreichung 
der letzten Schriftsatze nach Anweisung des Gerichtes 
8— 14 Tage vor dem angesetzten Termin. Ahnliche Be
stimmungen sollten auch in die Schiedsgerichtsordnungen 
aufgenommen werden. Das sichert den wesentlichen Vor- 
teil des Schiedsgerichtsverfahrens — seine Beschleunigung.

Durch Reglementierungen in den Schiedsgerichtsordnungen 
allein ist eine solche Verschleppungstaktik allerdings 
kaum zu bekampfen. Im ubrigen ist es auch vielleicht im 
5chiedsgerichtsverfahren nicht zweckmaftig, in der Bin- 
dung der Verfahrensvorschriften allzu weit zu gehen. Nur 
die Auswuchse sollte man nach Móglichkeit beschneiden. 
Im ubrigen ist die richtige Auswahl des Schiedsrichters, 
vor allem des Obmannes von wesentlichem, ja entschei- 
dendem Einfluft auf den Vorteil des Verfahrens.

B esondere B edenken  gegen  d ie A nw endung des 
Schiedsgerichtsverfahrens
Neuerdings haben eine Reihe von staatlichen und kom- 
munalen Baubehórden, einzelne private und staatliche 
Aktienunternehmungen bei ihren Ausschreibungen die 
ruckhaltlose Zulassung des Schiedsgerichtsverfahrens 
wieder fallen lassen. Dabei wird vor allem das F e h I e n 
d e r  R e v i s i o n s m ó g l i c h k e i t  bemangelt.

Dieser Einwand kann bei entsprechender Zusammen- 
setzung des Schiedsgerichtes und entsprechender Hand- 
habung des Verfahrens aber kaum einen stichhaltigen 
Grund abgeben. Genau wie bei den ordentlichen Ge- 
richten Spezialsachverstandige zugezogen werden, kann 
das Schiedsgericht in schwierigen juristischen Fragen an- 
erkannte Fachleute hinzuziehen. Der Einwand, daft trotz 
etwaiger Parteianwalte das Recht im Schiedsgericht nur 
von e i n e m  Juristen maftgeblich ausgelegt werde, ist 
damit hinfallig.

L a m m a s c h  fuhrt aus, daft ein Instanzenzug mit dem 
Wesen des Schiedsgerichtes nicht vereinbar sei. Vielmehr 
„liege es in dessen Natur, daft die Entscheidung Der
jenigen, denen die Parteien die Schlichtung ihres Streites

*) Anm erkung d e r Schriftle itung. Besondere Umstande kónnen es a lle r 
d ings gerech tfe rtig t erscheinen lassen, aud i d ie  Kosten d e r Rechtsver- 
tre tung d e r unte rliegenden  Partei au fzuerlegen .



ubertragen, endgiiltig und unabanderlich sei". B a u m -  
b a c h  findet fiir diese Anschauung allerdings in der ZPO 
keine Begrundung. Andererseits sagt er in seinem Kom- 
mentar, dafi die óftere Besetzung der Schiedsgerichte mit 
Laien, die das Gesetz nicht kennen, „nichts besage, weil 
heutzutage auch kein Richter mehr das gesamte Recht 
kennt". Er gibt aufierdem zum Instanzenzug im Schieds- 
gerichtsverfahren wertvolle Anregungen. Auch v. S t a f f  
beschaftigt sich mit der Frage eines Oberschiedsgerichts. 
Wenn man schliefilich zu einer Revisionsinstanz des 
Schiedsgerichtswesens kommen sollte, so durfte dieses 
jedenfalls nur mit wirklich ernsten Fallen belastet werden, 
was man durch entsprechend hohe Kosten des Ver- 
fahrens erreichen konnte. Aufierdem konnte man von 
vornherein im Schiedsvertrag die Einsetzung eines Ober- 
schiedsgerichtes auf ganz besonders hohe Streitsummen 
beschranken.

Zusam m enfassung
Das Schiedsgerichtsverfahren ist in erster Linie eine Ver- 
trauenssache. Seiner starkeren Ausdehnung mufi eine Ge- 
sundung der Geschaftsmethoden, des Submissionswesens
— soweit das nicht schon durch die Reichsverdingungs- 
ordnung erreicht ist —, der Vertragsschliefiung und 
-abwicklung vorausgehen. Ais Schiedsrichter diirfen nur 
die Besten, Vertrauenswurdigsten, die die nótige tech
nische und wirtschaftliche Erfahrung mitbringen und sich 
ais unparteiische Richter, nicht ais Parteivertreter fuhlen, 
ausgewahlt werden. Das gilt besonders auch von dem 
Obmann, der aufierdem die nótige Erfahrung in dem 
Schiedsgerichtsverfahren haben mufi. Verhindert werden 
mufi mit allen Mitteln, dafi Verschleppungsversuche auch 
im Schiedsgerichtsverfahren angewendet werden kónnen, 
damit dessen wesentlicher Vorteil, Streitigkeiten in sach- 
gemafier Form r a s c h  zu entscheiden, erhalten bleibt.

DAS HOCHHAUS  
DER ALLG. PENSIONSVERSICHERUNGS-ANSTALT PRAG
Dr.-lng. Alfred Freudenthal, i. Fa. Dr. Kloucek — Ing. Kambersky, Prag / 7 Abbildungen

Im Jahre 1928 sah sich die Leitung der A I I g. P e n s i -  
o n s v e r s i c h e r u n g s - A n s t a l t  i n P r a g  ge-
zwungen, an den Bau eines neuen, auch kunftigen, ge- 
steigerten Anspruchen genugenden Biirogebaudes heran- 
zutreten. Aus einem unter neun der bekanntesten
Architekten Prags ausgeschriebenen Ideenwettbewerb 
gingen die Arch. H a v l i c e k  u n d  H o n z i k a l s  Sieger 
hervor, mit einem Entwurf, der die Lósung der Bauauf- 
gabe in einem kreuzfórmig gegliederten Burohochhause 
mit angebautem Wohnhaus und Geschaftshaus suchte 
(Modeli Abb. 2). Ais Tragkonstruktion war von ihnen ein
Stahlskelett vorgeschlagen worden, doch wurde auf
Veranlassung des Bauherrn auch ein Entwurf eines Eisen- 
betonskeletts ausgearbeitet, und die endgultige Wahl 
der Konstruktion von den Ergebnissen der Angebots- 
verfahren abhangig gemacht.
Im Winter 1931/32 gelangte der Bau zur Ausschreibung, 
wobei der ais Eisenbetonskelett ausgefuhrte Rohbau 
bei Zugrundelegung eines angemessenen Angebotes um 
etwa 10 v. H. billiger wurde, ais der Stahlskelettbau. 
(Die Preisverhaltnisse liegen in der Tschechoslowakei 
eben etwas anders ais in Deutschland.) Da auch be- 
zijglich der Bauzeit beide Angebote gleichwertig waren, 
entschied sich der Bauherr fur das Eisenbetonskelett. 
Ende Marz 1932 wurde mit den vorbereitenden Arbeiten 
begonnen.
A l l g e m e i n e  A n o r d n u n g .  Der sehr einfach und 
ubersichtlich gegliederte Hauptbau (Grundrifi Abb. 4, 
Schnitte Abb. 3) besteht aus zwei sich rechtwinklig kreu- 
zenden Trakten, von denen der eine neben zwei Unter- 
geschossen und dem Erdgeschofi elf Geschosse (Nord- 
Sud), der andere (Ost-West) sechs Geschosse aufweist. 
Die Obergeschosse des Nord-, Sud- und Westflugels 
enthalten Buroraume, im Ostflugel sind Reprasentations- 
raume und Sitzungssale untergebracht. Der zentrale 
Teil nimmt Vor- und Nebenraume, Haupttreppen und 
Aufzugsanlagen auf. In den Untergeschossen sind 
Keller- und Lagerraume, im zweiten Untergeschofi des 
Nordflugels die fur Heizung und Luftung erforderlichen, 
sehr umfangreichen Kessel- und Maschinenanlagen 
untergebracht.

Der gesamte umbaute Raum umfafit rd. 150 000 cbm 
umbauten Raumes, wovon etwa 120000 cbm auf das 
Hauptgebaude entfallen. Die Flachę der Baustelle ist 
rd. 9700 qm grofi, davon sind insgesamt 4570 qm (Haupt
gebaude rd. 2500 qm), d. h. 47,5 v. H. uberbaut.

M a s c h i n e l l e  E i n r i c h t u n g e n .  Von den maschi- 
nellen Einrichtungen steht die A n l a g e  f i i r  H e i z u n g  
u n d  L u f t u n g  an erster Stelle, sowohl was Grofie ais 
auch was Wichtigkeit anbelangt. Bei dieser, von der 
„ C a r r i e r  - L u f t t e c h n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t "  
Stuttgart, entworfenen Anlage hat man es mit einer Luft- 
heizung bzw. -kuhlung zu tun, bei der durch ein ausge- 
dehntes Kanalsystem gewarmte bzw. gekuhlte, in 
„Waschern" besonderer Bauart und Olfiltern gereinigte 
Luft in alle Raume geblasen, und die verbrauchte Luft 
gleichzeitig abgesaugt wird. — Die Frage der zweck- 
mafiigen Heizung und Luftung ist bei jedem Burogebaude 
mit Rucksicht auf den Einflufi der Temperatur und Feuch- 
tigkeit auf das Befinden und daher die Arbeitskraft der 
darin Beschaftigten sehr wesentlich, und erforderte bei 
einem Gebaude von den vorliegenden Ausmafien, in 
welchem etwa 1200 Menschen arbeiten sollen, ein beson- 
deres Studium. Die Hauptschwierigkeit besteht vor 
allem darin, dafi das diinne Fullmauerwerk ais Warme- 
bzw. Kalteakkumulator gar nicht in Betracht kommt, und 
dafi daher, sowie wegen der Strahlung der grofien 
Fensterflachen, der Aufenthalt im Gebaude wahrend der 
Sommermonate nur durch eine sehr gute Luftung ertrag- 
lich gemacht werden kann.

Die geplante Anlage ermóglicht es nun, auch bei den 
grófiten Hitzen eine Innentemperatur von 26" C bei 
einem Feuchtigkeitsgehalt der Luft von 52 v. H. zu halten, 
wahrend in den Wintermonaten die normale Temperatur 
20 0 C betragen soli, welch letztere nach amerikanischen 
Versuchen fur den im geschlossenen Raum arbeitenden 
Menschen am zutraglichsten ist. Die Forderung gleicher 
Innentemperatur fiir  Sommer und Winter hatte zu einer 
unverhaltnismafiig grofien und teueren Kuhlanlage ge- 
fuhrt. — Regelung von Temperatur und Feuchtigkeits
gehalt der Luft erfolgt vollkommen selbsttatig. — Die 
Luft in den Raumen wird in der Stunde fiinfmal erneuert, 
die gesamte, zirkulierende Luftmenge betragt 390000 
cbm/std. Die standig angesaugte Frischluft, die nur 
einen kleinen Prozentsatz dieser Menge ausmacht (2200 
cbm/min) dient dazu, die bei der Zirkulation entstehen- 
den Verluste auszugleichen und die notwendigen Druck- 
verhaltnisse herzustellen. Die ‘ verbrauchte Luft wird 
neuerdings gereinigt, mit Frischluft vermischt und wieder 
verwendet, wodurch sowohl warmetechnisch ais auch 
hinsichtlich der Kanalabmessungen sehr erhebliche Er- 
sparnisse erzielt werden.
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Entwurf: Otto Kónigsberger, Berlin

Es war die Aufgabe gestellt, an der 
HaYel bei Berlin ein Erholungs- und 
Sportheim zu entwerfen. Die vor- 
liegende Arbeit benutzt die schnur- 
gerade ZufahrtsstraOe von Potsdam bis 
zum Baugelande ais Hauptachse der 
Anlage. Auf dem Grundstuck ist der 
Sportplatz die M itte, um die sich alles 
andere gruppiert. Auf dem hóchsten 
Punkt das Gesellschafts- und Speisehaus, 
der Kurve des Stadions folgend nach 
Suden und Osten die Gastezimmer, on- 
schlieOend zwischen Sportplatz und 
Strandbad das Gymnastik- und Bade- 
haus. An der anderen Seite des Ge- 
sellschaftshauses Verwaltungsgebaude  
und Wirtschaftsanlagen
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A Verwaltunashaus 
B Gasteunterkunftshaus 
C Gesellschaftshaus 
D Gymnastik- u. Badehaus 
E1 Strandbad 
E2 Bootshafen 
E3 Dampferanlegestelle 
E4 Kegelbahnen 
ES Sportplatz 
E6 Liegenallen 
E7 Obungsplatze 
E8 Tribune 
E9 Tennisplatze 
ElOTennisnaus 
F1 Pfórtnerhaus 
F2 Wirtschaftsanlagen
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Eine S ch inke lp lakette

Entw urf: Ernst Zinsser, Berlin-Kóln 
(Preistrager beim W ettbew erb  
Reichsehrenmal)
Fur d ie  O rien tie rung  derG ebaude 
w ar d ie  Sudlage und der Ausblick 
a u f den See m aftgebend. Die 
Gruppe schmiegt sich zwanglos 
und selbsWerstandlich dem sanft 
abfa llenden Gelande und dem 
leicht geschwungenen Seeufer an. 
Beherrscht w ird  sie von dem acht- 
geschossigen Gastewohnhaus, an 
das sidi ein geschwungener Flugel 
anschlieOt. Westlich das Badehaus 
m it Sport- und Spielwiese, óstlich 
das Yerwaltungshaus m it Personal- 
unterkunft. Am S te ilu fer das Ge- 
sellschaftshaus, anschlie6end der 
Kuchenhof m it besonderer Zu- 
fah rt. S tadion und Tennisplatze 
abseits der Baugruppe im W alde
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NEUE VOLKSSCHULE IN BERLIN-WEISSENSEE
Architekt Mag.-Oberbaurot Reinhold Mittmann, Berlin-Weiftensee /  20 Abbildungen

Infolge zahlreicher Wohnungsneubauten und damit ver- 
bundener Bevólkerungszunahme im Bezirk Berlin-Weifien- 
see sah sich das Bezirksamt gezwungen, den Neubau 
einer Volksschule in Angriff zu nehmen, und zwar auf 
dem Grundstuck an der Parkstrafie, Ecke Amalien- und 
Blechenstrafie, das 9214 qm grofi ist. Die von Magistrats- 
Oberbaurat Mittmann ausgearbeiteten Entwurfsplane, 
die eine bebaute Flachę von rund 2660 qm und einen 
umbauten Raum von 50 000 cbm vorsahen, wurden 
April 1929 genehmigt; die Ausfuhrung begann Juli 1929 
und wurde August 1931 beendet. Mehrmals traten in
folge finanzieller Schwierigkeiten der Stadt Behinde- 
rungen und Stillegungen des Neubaus ein, die eine 
fruhere Fertigstellung unmóglich machten.

Bei der Planarbeit ist bewufit die Offnung der Gesamt- 
anlage nach der Grunflache am Goldfischteich zugrunde 
gelegt worden, und zwar so, dafi der Teil an der Park- 
strafte doppelhuftig, der an der Blechenstrafie einhuftig 
angeordnet wurde. Die Aula befindet sich im beson- 
deren Flugel an der Grunflache; der Turnhallenflugel 
Megt im rechten Winkel zur Blechenstrafie. Diese An- 
ordnung mufi ais recht glucklich bezeichnet werden, des- 
gleichen die Absonderung des Dienstwohnhauses fur

Rektor, Hausmeister und Heizer an der Amalienstrafte ais 
Abschlufi der Woelckpromenade.
Aufierlich erscheint der mit Klinkern verblendete Ziegel- 
rohbau in der wohlproportionierten Zusammenfassung 
grofier kubischer Massen um den Turmbau in ieder Hin- 
sicht vorbildlich; Zweckmafiigkeit, Einfachheit und Ge- 
diegenheit bilden hier die starksten Ausdruckselemente. 
Auch im Innern herrschen die Grundsatze derSachlichkeit; 
nirgends wird mit kostbarem Materiał geprunkt, dafGr 
ist der Farbę reiche Wirkungsmóglichkeit gegeben. An 
der Parkstrafie ist ein Eingang fur besondere Veranstal- 
tungen in Keramik ausgefuhrt; auf dem Schulhof 
befinden sich ein Brunnen mit einer Bronzetiergruppe, 
ferner zwei andere keramische Figuren ais einziger er- 
ganzender Schmuck des Baukórpers, Gestalter: Bildhauer 
W. E. Schade, Berlin.
Auch bei der Inneneinrichtung konnten durch Verzicht 
auf wertvollere Materialien betrachtliche Ersparnisse 
erzielt werden. Aufier den 24 Klassenzimmern mufiten 
eingerichtet werden: eine Aula mit Kino, zwei Turnhallen 
nebst Gerate-, Wasch- und Umkleideraumen, die Raume 
fur Rektor, Hausmeister, das Lehrer- und Konferenz- 
zimmer sowie folgende Spezialraume: drei Werkraume,

G ru n d rifl 
vom Erdge- 
jc h o 0 1 :1200
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Fotos: Stephon-Foto, BerlinTeilansicht von den G runanlagen am Goldfischteich aus gesehen

Schulhofseite vom Schulereingang gesehen, im H in tergrund
Turnhallenflugel und Dienstwohnhaus B ildhauer W . E. Schade, Berlin
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Wb Diensfwohnhaus

Bildhauer W . E. Schade, Berlin Ansicht von der Parkstrafle
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Trinkbrunnen a u f dem Schulhof. B ildhauer W . E. Schade, Berlin F o to : von Duhren u. Henschel, Berlin

N ll/t.

GrundriO der Kleiderablage 
Detail der schwenkbaren Stander

Schnitt und Aufsichł der Fufiwasch- 
becken M. 1:25

M . 1 : 40
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Neue Volksschule  
B erlin-W eiB ensee

Architekt:
Mag.-Oberbaurat 
Reinhold Mittmann 
Berlin - Weiftensee

Aulavorraum mit K le ide rab lage

eine Lehrkuche. Raum fur Kinder- 
speisung, Musikzimmer, Lehrer- und 
Schulerbucherei, Jugendvereinszimmer, 
Elternsprechzimmer, Biologiezimmer, 
Nadelsaal, Erdkunde- und Projektions- 
zimmer, Zeichensaal, Physik- und 
Chemieraume und eine Anzah! Samm- 
lungszimmer. Alle diese Raume sind in 
vier Stockwerken zweckmafiigsf verteilt; 
im Keller befinden sich aufier den tech
nischen Raumen ein Fahrradraum, 
Brausebad und Umkleideraum. Die von 
den hochgezogenen Wanden des Turn- 
hallenflugels umschlossene Dachterrasse 
dient dem Tum- und Zeichenunterricht. 
Am Schulhof anschliefiend liegt eine 
Grunflache, an die auch der Schullehr- 
garten grenzt, erstere ist fur gym- 
nastische Dbungen im Freien bestimmt. 

Flor mit Treppenaufgang Die Beheizung des Gebaudes besorgt

Umkleide- und Waschraum 
einer Turnhalle
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N e u e  Volksschule  
in B erlin -W eiB ensee
Architekt Mag.-Oberbaurat 
Reinhold Mittmann, Berlin- 
W ei6 ensee

A u la  fu r  K inovorfuhrungen einge- 
richtet, ansteigende Sitzreihen

Untere Turnhalle, Som m erfelder K linker, fa rb iges Korklinoleum , versenkbare Reckstangen

N o rm a lk la s s e . W andsch iebe ta fe l, 
d a h in te r  K lassenschrank, rechts 
Schauschrank f i i r  S chulerarbeiłen
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VorvemtvrtĄi-Zm

Rechts: Einzelheit des Hauptgesimses am Schulgebaude. M. 1 .10

Tlrrossi .

Terrasse fur Turn- und Zeichenunterricht

eine Warmwasserpumpenheizung, besondere Raume 
werden durch eine Schwerkraftheizung fiir  die Ferienzeit 
beheizt. Die elektrische Beleuchtung erfolgt zum Teil 
(Aula) indirekt durch Voutenbeleuchtung, im ubrigen 
direkt durch Decken- und W andkórper, wobei die 
neuesten Erfahrungen berucksichtigt worden sind. Eine 
Uhren- und Pausensignalanlage sowie Feuermelder sind 
selbstverstandlich auch vorhanden; die gesamte Einrich- 
tung ist trotz strengster Sparmaflnahmen auf die Hóhe 
der Zeit gebracht worden.
Mit dieser Volksschule hat die vor Jahren begonnene 
stadtebauliche Entwicklung Weifiensees, im Grunzuge 
zwischen dem neuen Markt, Pistoriusplatz uber Kreuz- 
pfuhl, Goldfischteich zum W eiflen See hinuberfiihrend, 
wenigstens teilweise einen Abschlufi gefunden, dessen 
vollkommene Einordnung ins Ganze ais bemerkens- 
werteste Eigenschaft nicht unerwahnt bleiben soli.

Martin Richard Móbius

Einzelheiten der Umfassungsmauer mit Drahtgitter. M. 1 : 40

Jjumaftl

Einzelheiten der Kopfwand im Chemie- und Physikvortragszimmer. M. 1 : 50

L 3 * 3 * 0>

± ZuiichensOnene 
HintzrKrópft
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Fortsetzung von  Seite  226 : Das H ochhaus der Allg. Pensionsyersicherungs-Anstalt,  Prag

Zur Erzeugung des notwendigen Dampfes sind sechs 
Niederdruckkessel zu je 40 qm Heizflache yorgesehen. 
Der maximale Dampfverbrauch der Anlage betragt 
4000 kg/Std. (Spitzenleistung). Zur Kuhlung der Luft im 
Sommer dienen zwei Ammoniakkompressoren fur eine 
Leistung von insgesamt 950 000 kal/Std. mit den zuge- 
hórigen Refrigeratoren und Kondensatoren. Der Kraft- 
verbrauch der Luftungsanlage allein stellt sich auf rd. 
150 kW, der der Kuhlanlage bei voller Belastung auf rd. 
300 kW. Anlagen der beschriebenen Art haben sich in 
Amerika sehr gut bewahrt, bestehen in Europa jedoch 
erst seit kurzer Zeit und in sehr geringer Anzahl.

Von den ubrigen maschinellen Einrichtungen sind noch 
von Interesse: die Anlage, die fur die Wasserversorgung 
des Gebaudes mit Rucksicht darauf erforderlich war, dafi 
der Druck im stadt. Leitungsnetz fur die Obergeschosse 
des Gebaudes bei weitem nicht ausreichte; sie liefert den 
notwendigen Uberdruck von 18 atm durch besondere 
Luftpumpen und Boiler, die sich nach Bedarf selbst- 
tatig aus- und einschalten (Leistung im obersten Geschofi 
200 l/min); ferner auch die Aufzugsanlage, bestehend aus 
zwei Schnellaufzugen, vier Personenaufzijgen, Lasten- 
und Schriftenaufzugen (Nutzlast insgesamt 4000 kg); eine 
vollautomatische Fernsprechanlage mit 600 Anschlussen 
und eine eigene Transformatorenstation.

Fiir samtliche maschinelle Einrichtungen lagen schon vor 
Baubeginn durchgearbeitete Piane vor. Die sehr genauen 
Ausschreibungsunterlagen waren von Sachverstandigen 
ausgearbeitet worden, die Vergabe erfolgte bereits 
wahrend der ersten Anfange der Bauarbeiten. Diese 
fruhe Entscheidung uber die notwendigen Einrichtungen 
und die Vorbereitung sehr eingehender diesbezuglicher 
Entwurfe v o r Baubeginn, die hierzulande leider nicht die 
Regel bildet, hat sich im Verlaufe der Bauarbeiten ais 
aufierordentlich vorteilhaft erwiesen, und, ebenso wie die 
rechtzeitige Heranziehung von Sachverstandigen zur 
Uberwachung und Beratung, dem Bauherrn viel Arger 
und Kosten erspart und zum raschen Arbeitsfortschritt 
wesentlich beigetragen.

B a u g r u n d ,  A b  d i c h t u n g  und G r ij n d u n g. Vor 
Ausarbeitung des Entwurfes war eine sehr eigehende 
geologische Untersuchung der Baustelle vorgenommen 
worden, die nach Beendigung des Aushubes durch Be- 
lastungsproben erganzt wurde. Auf Grund dieser letz- 
teren wurde die zulassige Bodenpressung mit 2,0 kg/cnr 
festgesetzt.
Die geologische Untersuchung ergab das Vorhandensein 
einer machtigen tragfahigen Schicht in 5 bis 6 m Tiefe 
unter Gelande. Diese besteht aus Glimmerschiefer des 
unteren Silur (ordovicien), ist in der oberen Lage bereits 
stark verwittert und enthalt haufig Einschlusse von Sand 
und Lehm. Der Glimmerschiefer zerfallt an der Luft sehr 
rasch und hat daher Neigung zu gefahrlicher Rutsch- 
flachenbildung. Das an die Oberflache des Felsunter- 
grundes gebundene Grundwasser, dessen Zudrang zu 
den Sonden sehr stark war, erwies sich ais aufier- 
ordentlich schadlich mit Rucksicht auf seinen hohen Mag- 
nesium- (305,8 mg MgO/l) und Sulfatgehalt (546,9 mg 
SO/I, „Zementbazillus").

Mit dem Aushub wurde Anfangs April begonnen. Der 
auf Grund der Sonden erwartete starkę Wasserzudrang 
zur Baugrube stellte sich, vor allem wegen des trockenen 
Wetters gliicklicherweise nicht ein, so dafi die Baugrube 
sofort auf die ganze Breite geóffnet werden konnte. 
Allerdings mufite der Art und Ausfuhrung der Abdich- 
tung besonderes Augenmerk zugewendet werden, um 
den Beton vor der Beruhrung mit dem nach Beendigung

des Baues wahrscheinlich wieder zu grófierer Hóhe an- 
steigenden Grundwasser zu schutzen.
Das von Bauleitung und Bauunternehmung gemeinsam 
aufgestellte Bauprogramm nimmt darauf Rucksicht, dafi, 
um die Einstellung móglichst vieler Arbeiter zu ermóg- 
lichen, die Verwendung von Maschinen móglichst einge- 
schrankt, und eine planvolle Organisation des Hand- 
betriebes an Stelle des Einsatzes von mechanischen Ein
richtungen (wie sie die Grofie des Bauvorhabens und die 
Kurze der Bauzeit unter normalen wirtschaftlichen Ver- 
haltnissen gefordert haben wurde) treten soli. Es zerlegt 
zu diesem Zwecke den Grundrifi in sieben Teile (vgl. 
die rómischen Ziffern in Abb. 4), sieht einen voneinander 
unabhangigen Arbeitsfortschritt sowohl des Erdaushubes 
ais der Betonarbeiten in den einzelnen Teilen vor und 
ermóglicht es, den gesamten Apparat allmahlich einzu- 
setzen, nach Mafigabe des Fortschrittes zu vergrófiern 
und ebenso allmahlich wieder abzubauen. Das Pro- 
gramm zerlegt also die Grofibaustelle sozusagen in 
einige Kleinbetriebe, die, voneinander grundsatzlich fast 
unabhangig, sich nach Móglichkeit unterstutzen. Der ge- 
wunschte Baufortschritt wird durch entsprechenden Ein- 
satz von Arbeitskraften erzielt. Das gesamte lnventar 
bestand daher fur den Aushub nur aus drei Tiefenauf- 
zugen, Rollbahn und zwei Kompressoren mit 15 pneu- 
matischen Hammern, fur die Betonarbeiten aus fiinf 
Mischmaschinen von 200 bis 350 I nebst Aufzugen sowie 
zwei kleinen Schwenkkranen. — Zweifellos entspricht 
eine solche Auffassung dem vielmifibrauchten Schlagwort 
„Mechanisierung der Baustelle" nicht, ermóglicht jedoch 
im Hochbau trotzdem einen aufierordentlich raschen 
Arbeitsfortschritt und ist vor allem den heutigen wirt
schaftlichen Verhaltnissen viel besser angepafit, ais weit- 
gehende Mechanisierung.
Das mit Spaten, in tieferen Schichten mit Prefiluftham- 
mern gefórderte Materiał wurde zum grófiten Teil un- 
mittelbar in Lastkraftwagen, die auf Rampen in die Bau
grube einfuhren, verladen (Abb. 6) bzw. soweit es zur 
Hinterfullung auf der Baustelle selbst verwendet werden 
konnte, auf Gerusten quergefórdert. Insgesamt waren 
etwa 40 000 cbm Aushub zu bewaltigen. Die durch- 
schnittliche Tagesleistung betrug bei einem Stand von 
rd. 250 Mann in 15,5stundiger Arbeitszeit (zwei Schichten, 
200 Lastkraftwagen) 800 cbm.
Zwecks Herstellung der Abdichtung wurde nach Beendi
gung des Anhubes in jedem Teil das Sickerwasser durch 
eine Reihe facherfórmig angeordneter, kiesgef iillter 
Sickerschlitze in Umfangsgraben geleitet, zusammen- 
gezogen und ins stadtische Abwassernetz gepumpt. 
(Durchschnittl. Zuflufi 25 cbm/Tag.) Hierauf verschlofi 
man die Sohle mit einer 10 cm starken, gegenuber den 
schadlichen Beimengungen des Grundwassers wider- 
standsfahigen Betonschutzschicht (200 kg Elektroschmelz- 
zement auf 1 cbm Kiessand). Auf diese Schicht, die 
man nachtraglich mit einer kalten Asphaltemulsion im- 
pragnierte, wurde die eigentliche Dichtung, bestehend 
aus zwei Juteeinlagen zwischen drei Schichten Asphalt 
und einer Lage teerfreier Pappe, aufgebracht, und durch 
einen 2 cm starken Zementestrich geschutzt. Die Dich
tung der Dehnungsfugen im Unterlagsbeton erfolgte 
durch in Asphalt getrankte Asbeststricke. — Eine Lage 
teerfreier Pappe auf einer Asphaltschicht wurde nach 
Herstellung der Eisenbetonseitenwande der Unter- 
geschosse an diesen bis zum Gelande hochgezogen und 
durch eine Flachziegelschichte geschutzt.
Nach Fertigstellung der Grundwasserabdichtung begann 
die Herstellung der, yorwlegend ais Gurte mit dazwischen 
gespannter Platte ausgebildeten, Fundamente. Hierbei
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Foto Jaroslav Starec, Prag1 V ollendeter Rohbau (Nov. 1932)

sind die einzelnen Arme des Kreuzes vom Mittelteil so
wie den Nebengebauden mittels durchgehender Fugen 
getrennt, da wegen der verschiedenen Stockwerksanzahl 
der Gebaudeteile die Gefahr ungleicher Setzungen be- 
steht. Die Abdichtung der Fugen erfolgte mit einem 
U-fórmigen Kupferblech.

Die Griindung des Hauptgebaudes erforderte bei einer 
GrundriBflache von 2500 qm etwa 3500 cbm Beton und 
250 t Stahl, die gesamte Griindung rd. 5000 cbm Beton 
und 320 t Stahl.

E n t w u r f ,  B e r e c h n u n g  u n d  b a u l i c h e  E i n 
z e l h e i t e n .  Ebenso einfach wie die Gliederung des 
Baues ist die Gliederung seiner Konstruktion. Der ost- 
westlich orientierle sechsstóckige Trakt ist ais zwei- 
stieliger, der nord-siidlich orientierte elfstóckige ais vier- 
stieliger Stockwerkrahmen ausgebildet (Abb. 2). Mittel- 
trakt, Wohn- und Geschdftshaus sind windgeschiitzt bzw. 
so niedrig, daB die Berechnung nur fiir  lotrechte Lasten 
erfolgen muBte.

Die Berechnung der Stockwerkrahmen wurde auf Grund 
des Drehwinkelverfahrens durchgefiihrt, und machte beim

zweistieligen Rahmen keine weiteren Schwierigkeiten. 
Eine gewisse Erschwernis ergab sich jedoch beim 
14stóckigen Rahmen des Nord-Sudfliigels einesteils da
durch, daB die konstruktive Deckenhóhe auch in den un~ 
tersten Geschossen 40 cm nicht uberschreiten durfte, und 
auch hóhere Riegel der Windrahmen unzulassig waren, 
andernteils durch den Umstand, daB die Randstiitzen in 
Abstanden von 3,40 m, die Mittelstiitzen von 6,80 m 
angeordnet werden sollten. Das geschah mit Riicksicht 
auf die Beleuchtung des Mittelganges, die an und fiir  sich 
indirekt erfolgt, und daher nicht noch durch eng 
stehende Stiitzen weiter beeintrachtigt werden darf. Es 
wurden daher die Rippendecken in Richtung der Rahmen 
gespannt und ebenfalls zur Aufnahme der W indkrafte 
herangezogen, und es wurde die Berechnung des Rah- 
mens fiir  waagerechte Krafte derart durchgefiihrt, dafl 
zwei in Abstanden von 3,40 m abwechselnd angeordnete 
Rahmensysteme (Abb. 3) fiir sich berechnet, und der auf 
jedes System entfallende Anteil aus der Bedingung ge- 
meinsamer Durchbiegung ermittelt wurde. Diese errech- 
nete sich bei einem Winddruck von 150 kg/m2 zu 4,5 cm, 
wobei das System A rd. 85, B 15 v. H. der W indkrafte
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iibertragt. Die Mitwirkung der Rippendecke wurde auf 
Grund des vom Verfasser angegebenen Verfahrens 
(Beton und Eisen 1933) festgestellt, und ergab sich zu 
rd. 55 v. H. Die tordierten Langsunterzuge verarbeiten 
etwa 10 v. H. der Windmomente, um welchen Betrag sich 
daher die Knotenmomente der Mittelstutzen verringern. 
Die Dimensionierung erfolgte auf Grund der neuen 
tschechoslowakischen Bestimmungen, die bereits verhalt- 
nismafiig hohe Beanspruchungen zulassen; fiir die beim 
Bau hauptsachlich verwendete Betonmischung „ f "  ist 
ob zul =  70 kg/cm2 und ae zu| =  1400 kg cm2.
Gewisse konstruktive Schwierigkeiten ergaben sich im 
ErdgeschoG des Westflugels (Eingangshalle) sowohl 
durch die Anordnung des auskragenden Treppenhauses 
in der Stirnwand, ais auch infolge der architektonisch 
wunschenswerten Stiitzenentfernung von 6,80 m, wodurch 
die Abfangung des zweiten und vierten Rahmens iiber 
dem Erdgeschoft erforderlich wurde (Abb. 4). Der Stirn- 
rahmen selbst, der das Treppenhaus tragt und durch 
dieses in der Mitte unterbrochen ist ( Podest), hat daher 
nur zwei durchlaufende Riegel (iiber dem Erdgeschofl und 
im obersten Geschoft). Abb. 7 zeigt die Bewehrung des 
Stirnrahmenriegels iiber dem Erdgeschofl. — Fiir diese 
Konstruktion sowie fiir die Riegel der zweistieligen Rah- 
men erwies sich eine Bewehrung mit hochwertigem Stahl 
C 50 (entsprechend etwa dem deutschen St 52) ais kon- 
struktiv vorteilhaft, bei wirtschaftlicher Gleichwertigkeit 
mit einer Bewehrung aus Handelseisen.

Neues Hochhaus d er A llgem einen  Pensionsversicherungs-A nstalt in Prag
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Der Monolith ist, wie schon gesagt, durch einen in Eisen- 
fachwerk hergestellten kastenfórmigen Trager umhullt, 
gegen den er mit Holz abgekeilt ist. Der T r a g e r  ruht 
auf einem Eisenwagen von 14,45 m Lange, der in m 
Abstand durch je zwei Rollen gestutzt ist. Bei dieser An
ordnung sind die Biegungsmomente uber den Stutz- 
punkten ungefahr gleich dem Biegungsmoment in der 
Mitte, die entstehenden Verformungen und daraus ent
stehenden Biegungsspannungen auf ein Mindestmaft be- 
schrankt. Der umhiillende Fachwerktrager Ia6 t das obere 
Ende des Obelisken frei, wahrend dieser mit dem un- 
teren Ende gegen kraftige Ouertrager sich stutzt. An 
diesen bzw. an angenietete Fortsatze greifen die Druck- 
wasserpressen zur Fortbewegung und Hebung an.

5

Die Druckwasserpressen, dereń Anordnung aus Abbil- 
dung 5 hervorgeht, treten abwechselnd in Tatigkeit. Das 
untere eine Paar dient zum Hochdrucken der ganzen Last 
mit etwa 75 cm Geschwindigkeit in einer halben Stunde. 
Nach Erreichen der vollen Hubhóhe wird das zweite 
Pressenpaar eingeschaltet, um die Last des Obelisken 
nebst Umhullung usw. abfangen zu kónnen, dann wird 
das untere Paar wieder eingezogen, samt Ouertrager 
um eine Stufe mit Benutzung eines auf dem Eisengerust 
stehenden Krans hochgehoben, und das Spiel kann von 
neuem beginnen. Die Abb. 2 und 3 zeigen den Monolithen 
in verschiedenen Hóhenlagen, Abb. 4 bereits in lotrechter 
Stellung uber dem auf dem Betonfundament vorher auf- 
gestellten Marmorfuftblock des Monolithen, der auf Bronze-

A n o rd n u n g  d e r  b e id e n  D ru c k w a s s e r-P re s s e n -P a a re  z u r  a b s a łz w e is e n  H e b u n g

Zur Oberfuhrung aus der waagerechten Stellung in die 
lotrechte ist ein Eisenbetongerust errichtet, mit 2 Haupt- 
tragern von 4 m Abstand mit nach einem Halbmesser von 
34,80 m gekrummter Laufbahn, das sich bis auf 20,5 m 
Hóhe iiber Bauplatzflache erhebt. Auf dieser Laufbahn 
bewegt sich der Transportwagen des Obelisken auf zwei 
Gleispaaren von je drei Schienen im unteren Teil, zwei 
Schienen im oberen Teil. Der gekrummte Gurt des Eisen- 
betongerustes ist stufenfórmig ausgeschnitten, so daft nach 
je 1 m ein fester Stutzpunkt vorhanden ist, gegen den 
sich die zur Bewegung dienenden hydraulischen Pressen 
stutzen kónnen unter Mitwirkung eines kraftigen kasten
fórmigen in die Verzahnungen des Eisenbeton-Gerustes 
eingelegten Ouertragers aus Eisen.
Es sind zwei Paar von hydraulischen Pressen mit je 1 m 
Hub vorhanden, von denen sich zwei gegen einen mitt- 
leren Ouertrager, zwei gegen die Fortsatze des einen 
Gurtes des den Obelisken einhullenden Tragers stutzen. 
Sie sind gelenkig angeschlossen. Im ganzen sind ein- 
schlieftlich der Tragerumhullung des Obelisken 350 t zu 
heben, von denen jede Presse die Halfte aufnimmt.

unterlagen abgesetzt und zunachst mit Kopftauen in 
seiner Lage gehalten ist. Der umhullende und stijtzende 
eiserne Kastentrager ist bereits abgebaut.
Das Eisenbetongerust wurde dann zunachst quer durch- 
schnitten, auch wurden die Eisen am Fuft vóllig freigelegl. 
Dann wurde zunachst die eine Seite unter Mitbenutzung 
der anderen seitlich umgekippt, schlieftlich auch die zweite 
Seite. Dann wurden die noch fehlenden Marmorfuftblócke 
mit Kranen um den Obelisken auf dem Fundament 
versetzt. Damit war die konstruktive Arbeit abgeschlossen. 
Nach den Angaben des Berichtes kam Holz wegen seiner 
Zusammendruckbarkeit usw. fiir das Laufbahngerust nicht 
in Frage. Von Eisen oder Eisenbeton fiel der Stahl ais 
geeignetes Materiał aus wirtschaftlichen Grunden und mit 
Rucksicht auf die verfugbare Zeit aus. Nahere Kosten- 
angaben uber das immerhin recht kostspielige Verfahren 
werden nicht gemacht. Jedenfalls gelang es, rechtzeitig 
und ohne Beschadigung des kostbaren Obelisken die Auf- 
stellung zu bewaltigen. Der Monolith wurde dann in 
leichter Rijstung noch auf die genauen Abmessungen 
uberarbeitet. — Fr. E. —
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