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V o r b e m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g :  Fine Aufzdhlung von Metallen, die erst in neuerer Zeit Eingang
in das Bauwesen gefunden haben oder durch Legierung, Vergutung oder andere Behandlung eine neuartige 
Verwendung gestatten, d iirfte  zumal dann dem Baufachmanne willkommen und von besonderem Nutzen sein, 
wenn diese Zusammenstellung ndhere Erlduterungen uber W irkungen und Anwendungsgebiete g ib t und somit 
brauchbare Unterlagen f iir  die Praxis zur Verfiigung stellt. Nichteisenmetalle, Leichtmetalle und andere, oft 
unter dem Namen Buntmetalle zusammengefafit, werden in ihren Eigenschaften, Lieferformen und ihrer Ver- 
arbeitungsweise, systematisch geordnet, vorgefiihrt, so da fi ein klarer Uberblick iiber alle neuzeitlichen metallischen 
Baustoffe gegeben ist. Das umfangreiche G ebiet kommt in den nachstehenden vier Abschnitten zur Behandlung

I. Baukunst und Metalle
Die Eigenart der Metalle — Anwendungsgebiete der Metalle

II. Metalle und Legierungen
Eigenschaften — Lieferformen — Verbindungsarbeiten — Oberflachenbehandlung

III. Die verschiedenen Metalle
Kupfer und seine Legierungen — Nickel und seine Legierungen — Aluminium und seine 
Legierungen — Sonstige Metalle und Legierungen

IV. Bauprofile aus Nichteisenmetallen
W alzprofile  — PreGproftle — Blechprofile — Hohlprofile

I. Baukunst und M e ta lle
D ie E i g e n a r t  d e r  M e t a l l e .  Metalle ais Baustoff 
und auch Nichteisenmetalle fanden seit den altesten Zeiten 
Verwendung. An Stelle von Eisen wurde Kupfer und Blei 
dort angewandt, wo besonders starkę Korrosionsangriffe 
zu erwarten waren. Neuerdings bei den Fortschritten in 
der Erforschung der Metalle ist die Metallindustrie in der 
Lage, ais Ersatz fiir  Holz- und Eisenkonstruktion besondere 
Nichteisenmetalle nebst zweckentsprechenden Legierungen 
zur Verfiigung zu stellen. Der Begriff „Nichteisenmetalle" 
dient zur Kennzeichnung aller Metalle und auch Legie
rungen, die gar kein oder nur in geringfiigiger Menge 
Eisen enthalten; also z. B. Kupfer, Aluminium, Nickel, Zink 
usw. Jedes dieser Metalle hat seine besonderen Eigen- 
arten; man konnte sagen, seine persónliche Note, sowohl 
hinsichtlich seiner Haupteigenschaften, wie Hdrte, Bildsam- 
keit, Farbę usw., ais auch hinsichtlich der Verarbeitungs- 
weise und -móglichkeit. Dasselbe gilt naturgemaG auch 
fiir die Mischungen oder Legierungen zweier oder 
mehrerer Mefalle. Auch diese zeigen ein ganz unter- 
schiedliches Verhalten, das hauptsdchlich von dem 
Mengenverhaltnis der Bestandteile abhangig ist. Um nun 
jedes Metali an der richtigen Stelle bzw. in zweck- 
entsprechender Weise verwenden zu kónnen, ist es not- 
wendig, sich mit seinen Eigenarten, seiner Persónlichkeit 
genau vertraut zu machen. Wenn bisher an manchen 
Stellen bei der Verwendung von Nichteisenmetallen Riick- 
schlage aufgetreten sind, so nur deshalb, weil man Ge- 
staltungen vorgesehen hat, denen das verwendete Metali 
seiner ganzen Eigenart nach nicht entsprechen konnte. 
Man hat Entwiirfe ausgearbeitet. die nur durch Pressen

hergestellt werden konnten, und dabei ein Metali vor- 
gesehen, das sich gar nicht pressen laGt; oder man hat 
geschweiGte Konstruktionen vorgesehen bei einem Metali, 
das sich nur mit groGen Schwierigkeiten schweiGen laGt, 
usw. Es steht daher wohl auGer Zweifel, dafi nur bei 
genauer Kenntnis der Eigenarten und Grenzen jedes 
Metalles Entwurfe entstehen, die ausgefiihrt werden 
kónnen und die auch in kiinstlerischer Beziehung tatsach- 
lich wirkungsvoll und erfolgreich sind. 
A n w e n d u n g s g e b i e t e  d e r  M e t a l l e .  Wenn im 
folgenden die hauptsachlichsten Verwendungsarten von 
Nichteisenmetallen im Bauwesen zusammengestellt wer
den, so will diese Aufzahlung keineswegs einen Anspruch 
auf Vollstandigkeit erheben. Es ware vielmehr zu 
wiinschen, daG sie zu neuen Anwendungen Anregung 
gibt. Standig entstehen ja in der Baukunst neue Formen 
und neue Gestaltungen, und es ist ohne Zweifel, daG sie 
um so vollkommener ausfallen, je mehr sie von vornherein 
in dem Werkstoff gedacht und erdacht sind, in dem sie 
spater ausgefiihrt werden sollen.
Im A u G e n b a u  werden unter anderem Pfeiler- und 
Wandverkleidungen aus Metallen hergestellt. In den 
meisten Fallen werden ja die gegenuber Stahl oder Eisen 
teueren Nichteisenmetalle zur Ausschmiickung verwendet, 
d. h. zu Verkleidungen, Umrahmungen usw. DaG sie aber 
infolge ihrer Rostfreiheit auch zu praktischen Zwecken Ver- 
wendung finden, zeigt das Beispiel des Hochhauses der 
Stadtischen Sparkasse in Breslau (Abb. 2). Hier wurden 
ais Fassadenbekleidung fiir  das sehr leicht gebaute
10. Stockwerk Reinnickelbleche verwendet. Dieses 
Stockwerk war urspriinglich nicht vorgesehen und muGte
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1 Ch ry s ie  r-G e  b au  d e , N e w  Y o rk , m it N iro s ta -V e rk le id u n g  d e r 
L a d en fron ten  und d e r  Fenste rrahm en d e r un te re n  S to c k w e rk e ; fe rn e r  
Bedachung des 88 m hohen Turm es, sow ie v ie le  T e ile  des Innen- 
ausbaues aus N iros ta

daher móglichst leicht gebaut werden. Das dunne 
Mauerwerk wurde dann von drei Seiten (West, Sud und 
Ost) durch Reinnickelblechbelag gegen die Einfliisse der 
Witterung geschutzt. Aufierdem wurden die Fensterbleche, 
das Brijstungsgelander und die Fahnenstangen mit je
1,5 mm starken Reinnickelblechen verkleidet. Die Befesti- 
gung erfolgte an eingelegten Holzdubeln mittels 
Schrauben aus Nickel. Bekannt ist auch die Verkleidung 
des Chrysler-Gebaudes in New York mit Nirostablechen. 
(Abb. 1.)
Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel ist, wie P. Stevens 
in der „Metallwirtschaft" schreibt, der im Jahre 192? und 
1930 errichtete Erweiterungsbau der Raphaelsklinik in 
Munster i. W., der bei dem beschrankten Umfang des zur 
Verfiigung stehenden Grundstuckes eine Hóhenentwick- 
lung bis zu 35,5 m iiber dem Boden erforderlich machte. 
Der Bau steht ganz im Flieflsand und Grundwasser, so 
da6 bei diesen denkbar ungunstigen Bodenverhaltnissen 
eine Ausfuhrung in der herkómmlichen Bauweise nicht 
móglich war. Da das Gebaude fast allseitig auf der 
Grenze steht, waren die Fundamente — abgesehen von 
den Kosten — uberhaupt nicht unterzubringen. Es wurde 
deshalb die weitestgehende Verminderung der Gebaude- 
lasten angestrebt. Der Bau wurde ais Stahlskelettbau 
konstruiert und mit dunnem Mauerwerk ausgefacht. Der 
obere Teil des Turmes sowie die Geschosse vom Haupt- 
gesims ab wurden in Leichtbeton ausgefuhrt und mit 
Kupfer von 0,7 mm Starkę verkleidet. Die Wahl dieses 
Materials erfolgte einmal aus rein wirtschaftlichen Er- 
wagungen, da ein Kupferbelag Jahrhunderte o h n e j e g -  
l i c h e  R e p a r a t u r e n  aushalt, die an solchen hohen 
Gebauden bald mehr an Kosten erfordern wurden, ais

die Deckung mit Kupfer gekostet hat. Ferner waren durch 
das Hinausstreben des Neubaues in die Silhouette der 
alten, architektonisch schónen Stadt Munster besondere 
Rucksichten auf die asthetische Wirkung zu nehmen und 
auch behórdlicherseits gefordert. Sowohl mit der glatten 
Flachen behandlung wie auch mit den figurlichen und orna- 
mentalen Architekturgliedern ist die Einfugung in den 
anspruchsvollen Rahmen aufs beste gelungen (s. Abb. 3). 
Technisch wurden die Eindeckungsarbeiten in der her
kómmlichen Weise ausgefiihrt. Die glatten Flachen sind 
mit eingefalzten Haftem auf senkrecht einbetonierten 
Katten von schwalbenschwanzfórmigem Ouerschnitt be- 
festigt. Die senkrechten Stehfalze fassen 9 bis 10 cm und 
die liegenden Ouerfalze 8 cm. Das gleiche gilt von dem 
Maftwerk, dessen Profile hohl sind, und das in groOen 
Flachen in der Werkstatt hergestellt wurde.
Schlieftlich soli noch das Geschafts- und Burohaus „Vester- 
port" in Kopenhagen erwahnt werden ais Muster eines 
modernen Metallbaues, wobei allerdings bei dem Be- 
schauer aus der Ferne dank der dunklen Tónung der 
Fassaden- und Dachflache zunachst nicht der Eindruck 
eines metallischen Werkstoffes hervorgerufen wird. Die 
ganze Fassade und das Dach von „Vesterport" (im ganzen 
eine Oberflache von rd. 15 000 nr) sind mit 17 600 Stiick 
Kupferblechen von 0,7 mm Starkę gedeckt. Das Gesamt
gewicht dieser Bleche betragt rd. 110 000 kg. Der eigent- 
lich konstruktive Teil des Gebaudes besteht aus Stahl- 
skelett mit Eisenbeton bzw. Leichtbeton. Die Verwendung 
von Leichtbeton, die dank der Kupferblechverkleidung

2 Hochhaus der Stadt. Sparkasse, Breslau. O berstes Stock- 
w e rk  on  Fassade, F e n s te rb le ch e n , B ru s tu n g sg e la n d e r und Fahnen 
s ta n g e n  m it 1,5 mm s ta rke n  R e in n icke lb le ch e n  ve rk le id e t. Das weifle 
M e ta li e n ts p r ic h t d e r  u b r ig e n  h e lle n  F arbę  des Baues und besitzt 
e in e  a u f ie ro rd e n t lic h  hoh e  W itte ru n g s b e s ta n d ig k e it  und damit 

L e b e n sd a u e r
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móglich war, brachte eine erhebliche Senkung der Bau- 
kosten mit sich. Die Hafte zum Befestigen der Kupfer- 
bleche an den iołrechten Flachen sind gleich beim Bau in 
den Beton bzw. in die Fugen der Ziegelsteine eingefugt 
worden. Beim Entwurf der Fassade wurde auch von vorn- 
herein aut Einrichtungen fiir Lichtreklame Rucksicht ge- 
nommen (Abb. 4).
Nicht nur Nickel und Kupfer, auch das Zink wird tur 
Auflenwandbekleidungen verwendet, wie die Abb. 5 
und 6 zeigen.
Die aufierordentlich dekorative Wirkung der Nichr- 
eisenmetalle hat dazu gefuhrt, sie zu Schaufenster- 
umrahmungen, Ladeneingangen und ganzen Ladenfronten 
zu verwenden (Abb. 7 bis 13). Diese aus leuchtend 
weifien, gelben oder roten Metallen hergestellten 
Ladenfronten wirken ausgezeichnet ais Blickfang und 
werben dadurch in intensivster Weise fiir  die ausgestellten 
Waren. Gleichzeitig ermóglicht die Vereinigung von 
Metali und Glas, auch bei den aufienliegenden oder bei 
freistehenden Vitrinen, eine sehr wirksame Gestaltung der 
ganzen Anlage.
Hierbei soli ein nicht unwesentlicher Punkt vorweg- 
genommen werden. Trotz der hohen Korrosionsbestand g- 
keit der Metalle, von der im ubrigen weiter unten noch 
eingehender gesprochen wird, empfiehlt es sich, derartige 
Ladenfronten mit einem kleinen Vordach zu versehen. Es 
kann dadurch viel an Putzarbeit gespart werden, da sich 
der Staub, Ruf} und Schmutz nicht so sehr auf dem Metali 
ablagert und auch der Regen nicht so unmittelbar auf das 
Metali auftrifft. Abb. 13 zeigt z. B. eine in dieser Be- 
ziehung gunstige Lósung. Sehr wesentlich ist auch die 
Fassung der grofien Glasflachen bei Schaufenstern. Hier- 
fur gibt es die verschiedensten Konstruktionen. Einige 
Spezialkonstruktionen der Firma Kupfer- und Messing- 
werke Mansfeld sind in den Abb. 14 bis 16 dargestellt. 
Hierbei ist die Verwendung von geprefiten Bronze- 
(Sondermessing-) Profilen vorgesehen. Eine andere Aus
fuhrung, und zwar mit Blechprofilen aus Monel-Metall, 
zeigt Abb. 18.
Ein ganz wesentliches Gebiet der Metallverwendung 
bildet die Dachbedeckung. Hier spielen Kupfer und Zink 
seit altersher eine grofie Rolle. Neuerdings kommen

3 St. Raphaels-Klinik in Munster (Westf.) A rch itek t: Reg.- 
Baumstr. D ip l.-Ing . C. Brocker, Dusseldorf. Dach und AufJenwande 
m it Kupferblech von 0 ,7  mm Dicke bek le ide t. Auch h ier w ar móg
lichst leichte Bauweise notwendig, w obei ais Schutz gegen W itterungs- 
einflusse der M e ta llbe lag  dauerhaft und zuver!assig d ien t. Die neu 
a rtige , riesige M eta llp las tik  unterstreicht d ie  e igenartige  W irkung 
des hochaufstrebenden Baues

noch Tecuta-Bronze, Monel-Metall und Aluminium hinzu 
(Abb. 17 und 19).
Auch Tur- und Fensterrahmen und -beschlage aus Nicht- 
eisenmetallen ergeben vorzugliche Wirkungen bei neu
zeitlichen Bauten (Abb. 20 bis 24). Man hat hierfur viel-

4 Haus V esterp ort in Kopenhagen.
bekle idet, insgesamt 15 000 qm

A rch itek t O le  Fa lkentorp , Kopenhagen. Dach und AufJenwande m it Kupfer
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5 Wohnhaus In Frohnau bei Berlin. Aufłenw ande des O ber- 
geschosses m it Z inkbandern  von je 30 cm Breite bek le ide t, in wag- 
rechten Streifen zur Traufe verleg t. A rch itekt BDA Ludewig, Berlin

fach Aluminium-Legierungen sowie Messing bzw. Bronze 
und Neusilber verwendet.
Eingangstore, Gelander, Markisen und RoiIgitter kónnen 
ebensoguł aus Bronze, Neusilber oder Silumin h e r g e s t e l l t  

werden wie aus Eisen und Stahl. Auch Glasdachsprossen 
und -bekleidungen wirken in blankem Metali vorziiglich. 
Sehr gute Werbewirkung besitzen die aus Metali und 
Glas hergestellten Kioske, wie z. B. die auf der Bau
ausstellung 1931 gezeigten Telephonzeilen aus einer 
weifien Kupfer-Nickel-Legierung „N icorros", die nach Zu
sammensetzung und Eigenschaften etwa dem Monel- 
Metall entspricht (Abb. 25).
Im I n n e n a u s b a u  stehen wiederum Sockel-, Pfeiler- 
und Wandbekleidungen an erster Stelle. Sie kommen 
besonders fiir  Eingangshallen von Warenhausern, Hotels, 
Vergniigungsstatten und dhnliche reprasentative Raume in 
Frage. Bei Drehtiiren, FahrstuhlKiren* auch Fahrstuhl - Um- 
wehrungen wirken Ausfuhrungen in Metali aufierordent- 
lich vorteilhaft und bestimmt besser ais mit Bronzefarbe 
gestrichene Eisenteile. Fiir die Ausgestaltung von Schalter- 
raumen und -anlagen sind Metallprofile und -bleche vor- 
zuglich geeignet; auch fiir Kamin- und Heizkórperver- 
kleidungen sowie fiir  Treppenaufgange und -gelander, 
GarderObeanlagen usw. (Abb. 26 bis 32).

Fiir den materialgerechten Entwurf von Handlaufen bzw. 
Treppengelandern ist es iibrigens sehr wesentlich, ob sich 
ein Metali pressen lafit oder nicht. Auf die verschiedenen 
Arten von Metallprofilen soli spater noch ausfuhrlicher 
eingegangen werden. Hier móchte ich nur auf die Abb. 33 
und 34 hinweisen, die zwei verschiedene Ausfuhrungs- 
arten derselben Form eines Handlaufes zeigen. Bei einem 
prefibaren Metali kann diese Form in einem einzigen 
Profil hergestellt werden; bei einem Metali, das sich nicht 
pressen lafit, z. B. Monel-Metall oder YaA-Stahl, mufi die 
Form aus mehreren einfachen Profilen, die aus Blech- 
platten oder walzbaren Flachprofilen bestehen kónnen, 
zusammengesetzt werden. Ais eine materialgerechte Ge
staltung kann jedoch diese Ausfiihrung nicht angesprochen 
werden. Versteht man darunter die den Eigenschaften 
bzw. der Verarbeitungsweise betreffenden Metalls am 
besten angepafite, zugleich zweckmafiigste und schónste 
Gestaltung, so kommt diesen Bedingungen die in Abb. 35 
dargestellte Ausfiihrungsform schon wesentlich naher. 
Zweifellos werden sich materialgerechte Entwiirfe von 
prefibaren und nicht prefibaren Metallen in ihrer Aus- 
fiihrungsform ganz wesentlich unterscheiden.

Eine bemerkenswerte neue Verwendungsart von Metall
profilen im Innenausbau besteht in den neuartigen 
Gardinenzugvorrichtungen, fiir  die teilweise aufierst kom-

plizierte Messing- oder Neusilberprofile verwendet wer
den (Abb. 36).
Im iibrigen hat es sich gezeigt, dafi Metalle keineswegs 
die kalte Wirkung haben, die man urspriinglich bei Ver- 
wendung im Innenausbau befiirchtete. Die verschiedenen 
Móglichkeiten der Oberflachenbehandlung bei Metallen, 
z. B. blank, mattiert, gehammert usw., gestatten die 
feinsten Abstufungen. Auch auf die verschiedenen Kom- 
binationsmóglichkeiten ware hinzuweisen, z. B. Metalle 
und Holz, Metalle und Marmor, Metalle und Bakelite. 
Auch neue Verwendungsformen entstehen immer wieder, 
wie z. B. das neue Materiał „Impranit" (Abb. 37) der 
Vereinigte Deutsche Metallwerke A. - G., Zweignieder- 
lassung Heddernheimer Kupferwerk, zeigt. Dieses Materiał 
besteht aus aufierst feinem Metalldrahtgeflecht, kann in 
verschiedenen Farben geliefert werden und ist aufler- 
dem abwaschbar, wasserdicht und vollkommen bestandig 
gegen Oxydation.
F iir  d ie  E i n r i c h t u n g  von Spezialraumen, wie 
Schwimmbadern (Abb. 38), Badezimmern, Operations- 
salen, Kiichen (Abb. 39) usw., werden Nichteisenrnetalle 
bereits seit langem verwendet, ebenso fiir  Ladeneinrich- 
tungen, Schenktischanlagen, Spultische und Kochherde. 
Weiterihin werden Waschmaschinen, Kaffeemaschinen und 
z. B. auch Rohrpostanlagen aus Nichteisenmetallen her
gestellt. Fiir die Grofiviehkuttelei im Schlachthof Stuttgart 
wurden samtliche Bottiche, Schabetische, Reinigungs- 
maschinen usw. aus Nirosta hergestellt. Schliefilich ware 
noch der VDM-Heizkórper erwahnenswert, der aus 
blanken Kupferrohren fiir  die Wórmezufiihrung und 
glatten Aluminiumlamellen fiir  die Wórmeiibertragung be
steht und der eine ausgezeichnete Warme- und Raum- 
ausniitzung ermóglichen soli. (Hersteller: Vereinigte 
Deutsche Metallwerke A.-G., Zweigniederlassung Heddern
heimer Kupferwerk, Frankfurt a. M. - Heddernheim.) (Ab- 
bildung 41.)

I I . A llg em ein es  iib e r  M e ta lle  und Legierungen
E i g e n s c h a f t e n .  Es kann nicht Zweck dieser Ausfiih- 
rungen sein, die atomistische und kristallographische 
Struktur der Metalle und Legierungen darzustellen, ob- 
gleich dies zum restlosen Verstandnis der Eigenarten der 
verschiedenen Metalle vielleicht notwendig ware. Hier 
sollen vielmehr nur die fiir  die Praxis wichtigen Legie
rungen und ihre Eigenschaften erórtert werden, soweit sie 
fiir Bauzwecke in Frage kommen. Beziiglich der physi- 
kalischen Eigenschaften, wie z. B. elektrische Leitfahigkeit, 
Warmeausdehnung usw., mufi auf geeignete Handbiicher

6 Verlegung von Zinkblech nach dem Stehfalisystem auf
dem Neubau des U ntergrundbahnhofes Berlin-Stadion
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Verwiesen werden; z.B. auf das „Nichteisenmetall-Hand- 
buch" 1927, Beuth-Verlag, Berlin. Im folgenden soli 
hauptsachlich auf die Technologie der Metalle ein- 
gegangen werden:
Die Z u g f e s t i g k e i t ,  D e h n u n g  u n d  K o n t r a  k-  
t i on  eines Metalles sind vor allem fur die Beurteilung 
seiner Verformbarkeit wesentlich. Man unterscheidet be- 
kanntlich:
G u f i l e g i e r u n g e n ,  das sind solche, die sich vor 
allem gut fiir die Herstellung von Formgufistiicken eignen. 
(Reine Metalle lassen sich meist schlecht in Formen giefien.) 
W a l z l e g i e r u n g e n ,  das sind Legierungen, die sich 
entweder nur warm oder nur kalt (wie z. B. Phosphor- 
bronze) walzen lassen, oder aber auch warm u n d  kalt, 
wie z. B. manche Messinglegierungen und die meisten 
reinen Metalle.
Hohe Dehnung und Kontraktion deuten an, daG sich das 
Metali gut kalt verarbeiten, d. h. biegen, ziehen, kumpeln 
lafit.
Die Zugfestigkeit steht in einem gewissen Zusammenhang 
mit der Hartę, die nach dem Brinellverfahren gemessen 
wird. Je hóher die Zugfestigkeit, desto hóher auch die 
Brinellharte. Diese wiederum gibt einen Mafistab dafiir, 
ob ein Metali z. B. in Blechform bei Sockelverkleidung 
leicht Kratzer und Schrammen annimmt. Je geringer die 
Hartę, desto rascher wird so ein Sockelblech verschrammt 
sein. Andererseits ist die Fahigkeit, beim Polieren Hoch- 
glanz anzunehmen, meist desto grofier, je hóher die 
Hartę des Metalls oder der Legierung.
Es ist bekannt, dafi durch Kaltbearbeitung die Hdrte eines 
Metalles betrachtlich gesteigert wird. Bei kaltgewalzten 
oder gezogenen Metallen unterscheidet man daher je 
nach dem Walzgrad verschiedene Hartestufen, z. B. bei 
Kupfer:

weich, gegluht: rd. 22 kg/mm- Zugfestigkeit 
7 i  hart: rd. 28 kg/mm2 „
V, hart: rd. 35 kg/mm2 „

hart: rd. 40 kg/mm2 „
federhart: rd. 45 kg/mm2 „

Bei diesen verschiedenen Hartegraden handelt es sich je- 
weils um ein und dasselbe Metali bzw. dieselbe Legierung. 
Die Hartę kann auch noch auf andere Weise verandert 
werden, z. B. durch Zusatz bestimmter Legierungsbestand-

7 Verkaufsladen der s łaatl. Porzellanm anufaktur, Berlin
Portal in Bronze ausgefuhrt. Architekt Professor Bruno Paul

teile. Man kommt jedoch hierbei zu ganz neuen Legie
rungen und wendet daher die obigen Bezeichnungen in 
diesem Falle nicht an.
Die Festigkeitseigenschaften gewalzter oder geschmiedeter 
Werkstoffe sind denen von Gufistiicken immer iiberlegen. 
Gufilegierungen besitzen meist geringe Dehnung und 
lassen sich daher auch in kaltem Zustand nicht mehr ver- 
formen.
Die F a r b e n der verschiedenen Metalle kónnen wohl ais 
bekannt vorausgesetzt werden. Immerhin gibt es auch

8 Ladenfront des Hochhauses 
Loeser & W olff, Berlin. Schau- 
fenstereinfassungen, Tiiren, Leucht- 
bander usw. sowie Baldachin aus 
Nirosta. Arch. A lb. Biebendt, Berlin
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hier gewisse Abstufungen, die beachtet werden mussen. 
Es ist z. B. bekannt, dafi Neusilber, das bei 15 bis 20 v. H. 
Nickelgehalt eine silberweifie Farbę aufweist, um so mehr 
gelbliche Tónung annimmt, je geringer der Nickelgehalt 
w ird; bei etwa 7 v. H. Nickelgehalt geht die weifie Farbę 
in das Gelb des Messings uber. Auch bei Tombak unter- 
scheidet man je nach dem Kupfergehalt eine ganze An- 
zahl von Farbtónungen, namlich Gelb-, Hellrot-, Rot- und 
Gold-Tombak (DIN 1709, Blatt 1).
Im ubrigen lassen sich die Farben der Metalle durch che- 
mische oder elektrochemische Verfahren weitgehend ver- 
andern. Gegen die Verwendung derart behandelter Me
tali e ist im allgemeinen nichts einzuwenden, wenn auch 
zu sagen ist, dafi die ursprungliche Farbę eines Metalles 
zweifellos „materialechter" wirken wird ais jede andere 
nachtraglich aufgebrachte. Von der Anbringung holz- 
artiger Maserung und ahnlichen Geschmacklosigkeiten ist 
man wohl heute allgemein abgekommen.
Eine fur das Bauwesen sehr wesentlichc Eigenschaft der 
Metalle ist ihre K o r r o s i o n s b e s t a n d i g k e i t .  Un
ter Korrosion versteht man bekanntlich „d ie Zerstórung 
eines festen Kórpers, die durch unbeabsichtigte chemische 
oder elektrochemische Angriffe von der Oberflache aus- 
geht". Der tatsachliche Vorgang der Korrosion ist noch 
keineswegs restlos geklart. Rost, mit der typischen Eigen
schaft des Weiterfressens auch nach Beseitigung der Kor- 
rosionsursache, gibt es bei Nichteisenmetallen nicht, da 
gegen sonstige Korrosionserscheinungen mannigfacher 
Art. Nach unseren heutigen Anschauungen verlauft der 
Kprrosionsvorgang derart, dafi unter dem Einflufi des 
Sauerstoffs der Luft sich rasch eine Oxydhaut (oder bei 
Vorhandensein von Schwefel eine Sulfidhaut) auf 4er Me- 
talloberflache bildet. Diese Schicht schutzt das darunter- 
liegende Metali sehr wirksam vor weiteren Angriffen, und 
zwar um so besser, je dichter bzw. zusammenhangender 
sie ist. Besitzt die Oxydhaut Fehler oder Risse, so treten 
an diesen Stellen weitere elektrochemische Angriffe auf, 
die u. U. bei genugend langer Dauer zur Zerstórung des 
Metalls an den betreffenden Stellen fuhren kónnen.

Aluminium z. B. besitzt die Fahigkeit, aufierordentlich fest- 
haftende und zusammenhangende Oxydschichten auf 
seiner Oberflache auszubilden und ist dadurch gegen 
tiefergehende Korrosionsangriffe wirksam geschutzt. 
Kupfer dagegen besitzt diese Eigenschaft der Oxydschicht- 
bildung nicht in diesem Mafie, steht jedoch in der Span-

9 Geschtiftshaus M aaB en, Berlin. Metallteile aus 
N iros ła . Entwurf Dr. Paul M ahlberg, Berlin

10 (links unten) Kaufhaus Schocken, Stuttgart. Aus
fuhrung in K upfer und kupfe rfa rb igen  Klinkern. Archi
tekt D ip l.-lng . Erich Mendelsohn

nungsreihe der Metalle an sehr giin- 
stiger Stelle, d. h., sein Potential ist 
wesentlich edler ais z. B. das des 
Eisens, wodurch der Auflósungsvor- 
gang gegenuber dem Eisen mit viel 
geringerer Geschwindigkeit vor sich 
geht. (Vergl. das Korrosions-Sonder- 
heft der Zeitschrift fiir Metallkunde 
1930, Heft 10.)
Bei Korrosionsangriffen sind die Be- 
dingungen jedes einzelnen Falles 
sehr verschieden. Wesentlich sind 
z. B. die Art des angreifenden Me- 
diums, Wasser oder Luft, oder beide> 
(wobei m. E. die Rolle des Schwefel- 
gehaltes bzw. der schwefligen Saure 
in der Luft bisher noch viel zu wenig 
berucksichtigt wurde), ferner der Zu 
stand des Metalls, ob matt oder hoch 
glanzpoliert, ob mit Fettschicht ver 
sehen oder nicht, ob kaltgewalzt oder 
gegluht usw. Aus diesem Grim ® 
ist es sehr schwer, die Korrosions-
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11 Verkaufsldden m it Schaufensterrahmen und Tiirkonsłrukłion aus 
Leichtmetall d e r V ere in ig te  Leichtm etailwerke G. m. b. H., Bonn

Tam Uh ygWOiii

12 Portierhaus im Hof des Verwaltungsgebtiudes der M etailgesell- 
schaft A .G ., F rankfurt a. M . Tur- und Fensterrahmen sind in Situmin 
ausge fiihrt

6/esscheibe
Hitf

14 und 15. S chaufenster-N orm al-P ro file  
der Mansfeld Kupfer- u. M essingwerke, 
Hettsfedt (Siidharz)

Fe nst e r f  a s s u n g F o r m  I (Scheibe von 
ouflen einzusetzen)

Profil Nr. 1 Falzrahmen ca. 1,1 kg/m mit
Schraube A (M etali nach W ahl) 

Profil Nr. 2 Deckrahmen ca. 2 ,— kg/m m it 
Schraube B (M eta li und M utter- 
form nadi W ahl)

Profil Nr. 3 Deckschiene ca. 0 ,6  kg/m 
C Tragrahmen (Flach- oder W inkele isen)
D Unterlagsblech (angeschweifit)
E Schaufensterumrahmuna, Form be lieb ig
(Die Umrahmung kann auch ganzlich fo rtfa lle n )

16. Verbindungsproflle zwischen zw ei Scheiben. 
/i natiirlicher GróRe

Profil Nr. Ib Falzrahmen ca. 2 ,7  kg/m 
Profil Nr. 2a Deckrahmen ca.1,7 kg/m m it Sahraube B 

(Metali und M utterform  nach W ahl)
13 Ladenfront Lindor in Ham burg . Buchstaben und Fensterprofile in 
M one l-M eta ll

besfandigkeit von Metallen etwa durch Laboratoriums- 
versuche oder dergl. festzustellen oder vergleichen zu wol- 
en. Vorlaufig kann nur die praktische Erfahrung Anhalts- 
punkte geben iiber die Brauchbarkeit eines Metalls fiir  
bestimmte Zwecke.

Auch die Anforderungen, die hinsichtlich der Korrosions- 
bestandigkeit an die Metalle gestellt werden, sind sehr 
verschieden. Wahrend in einem Falle eine dauerhafte 
Hochglanzpolitur gewiinscht wird, noch dazu im Freien, 
spielt im anderen Falle der Hochglanz gar keine Rolle,
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17 Verw altungsgebSude der I. G .-Farbenlndustrie A .-G ., Frankfurt a. M . Dacheindeckung m it TecutaBronze der V ere in ig te  
Deutsche M eta llw erke  A .-G ., Zweign iederlassung H eddernheim er Kupferwerk, Frankfurt a. M ., Heddernheim

das Metali soli matt, ohne Anstrich oder sonstigen Schulz 
den Angriffen der Witterung Trotz bieten*).
Schliefilich hangt die Korrosionsbestandigkeit bis zu einem 
gewissen Grade auch von der Pflege ab, die man einem 
metallenen Bauteil angedeihen Ia6 t. Wahrend man 
Eisenkonstruktionen mit allen móglichen Schutzanstrichen 
versehen mufi, um sie im Freien haltbar zu machen, 
wunscht man bei hochglanzpolierten Metallteilen uber
haupt keine Nacharbeiten zu haben. Dies ist iedoch in 
der Praxis kaum móglich; denn schon der Schmutz und 
Staub, der sich auf blanken Teilen im Freien niederschlagt, 
mufi von Zeit zu Zeit entfernt werden; und es ist wohl 
nicht zuviel verlangt, da fi man dann gelegentlich auch 
einmal die Hochglanzpolitur etwas erneuert oder mit 
einem leichten Fetthauch versieht.
Werden an Bauteilen zwei verschiedene Metalle ver- 
wendet, so besteht, besonders bei Zutritt von Feuchtig- 
keit, stets die Gefahr der Elementbildung, also der all- 
mahlichen Auflósung an den Beruhrungsstellen. W ird 
daher erhóhte Korrosionsbestandigkeit gewiinscht, so wird 
man die Verwendung eines einzigen Metalles vorziehen. 
L i e f e r f o r m e n .  Fiir die Ausarbeitung von Entwiirfen 
werden haufig Angaben uber die lieferbaren Halbzeug- 
formen und dereń Abmessungen benótigt. Es sind daher 
in Tafel 2, S. 280, die Lieferformen der wichtigsten Metalle 
und Legierungen zusammengestellt. Genaue Angaben 
oder Vereinbarungen uber maximale Liefergrófien sind 
am besten bei den Herstellerfirmen unmittelbar einzu- 
holen.
V e r b i n d u n g s  a r b e i t e n  (Nieten, Schweifien, Lóten). 
Obgleich die Verarbeitung der Metalle zu Bauteilen nicht 
Sache des Baukunstlers ist, so ist es doch notwendig, dafi 
er bei Ausarbeitung des Entwurfs uber die Móglichkeiten 
der Verarbeitung, besonders auch der Verbindungs-

*) Welches M eta li sich fu r  den einen Zweck besser e ig n e t und welches 
f i i r  den anderen, d a ru b e r móchte de rV e rfasse r an dieser Stelle keine 
W e rtu rte ile  abgeben . Er ist jedoch gerne bere it, bei Entwurfen oder 
konkreten Bauyorhaben ais neutra le r Berater m itzuw irken.

arbeiten orientiert ist. Wenn schon im Entwurf vorgesehen 
wird, ob eine Verbindung durch Nieten oder Schweifien 
oder Lóten hergestellt werden soli, so ist es z. B. not
wendig zu wissen, dafi beim Nieten stets nur Niete aus 
demselben Metali verwendet werden durfen wie die zu 
verbindenden Teile. Dies nicht nur wegen der Farbę, 
sondern auch wegen der besseren Korrosionsbestandig- 
keit. Kommt es hauptsachlich auf diese an, so sind 
Schweifiverbindungen dem Lóteń vorzuziehen.
Das Schweifien selbst kann nach dem Hammerschweifi- 
verfahren oder ais autogene oder elektrische Schweifiung 
ausgefuhrt werden. Das erste Verfahren kommt nur bei 
leichtschweifibaren Metallen in Frage, also aufier Eisen 
bei Nickel und u. Umst. Kupfer. Autogen und elektrisch 
lassen sich Kupfer, Nickel, Aluminium, Bronze, Messing, 
Kupfernickel (Monelmetall) schweifien.
Schlecht schweifibar sind Chromnickellegierungen, beson
ders rostfreie Stahle. Gut ausgefuhrte Schweifiungen 
durfen nach der Bearbeitung keine Schweifinahte er- 
kennen lassen. Der Vorzug einer einwandfreien Schweifi- 
naht besteht eben in der Einheitlichkeit des Materials.

Beim Hart- und Weichlóten dagegen befindet sich in der 
Trennfuge das Lótmetall, also ein anderes Materiał ais 
das, aus dem die zu verbindenden Teile bestehen. Beim 
Hartlóten wird ein Zusatzmetall verwendet, das einen 
etwas tiefer liegenden Schmelzpunkt hat ais das urspriing- 
liche Metali. Die Verbindung ist demnach annahernd so 
hochwertig w ie die Schweifiverblindung. Das Weichlóten 
dagegen erfolgt mit niedrigschmelzenden Blei-, Zinn- usw. 
Legierungen und ergibt eine Lótnaht von sehr geringer 
Festigkeit. Ober die Verbindungsarbeiten bei Aluminium- 
legierungen wird spater noch einiges gesagt. 
O b e r f l a c h e n b e h a n d l u n g .  Es gibt heute zahl- 
reiche Verfahren zur Oberflachenbehandlung von Me
tallen, wie Beizen, Mattieren, Atzen usw. Beziiglich der 
Einzelheiten hieruber mufi auf die einschlagige Literatur 
yerwiesen werden. W ie bereits ausgefuhrt, benótigen die *
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18 Fensterfassung aus M onelm etall-B lechprofllen. H ersteller W ilh . Schade 
G. m. b. H., P le ttenbe rg ; Robert Rankę, Berlin

zu Bauteilen verarbeiteten Metalle eine gewisse Pflege, 
die hauptsachlich in regelmafiigem „Putzen" besteht. 
Dieses Putzen wird um so haufiger stattfinden mussen, je 
geringer die Korrosionsbestandigkeit des betr. Metalls ist 
und je mehr der betr. Bauteil der Ablagerung von Staub, 
Schmutz oder Regenwasser ausgesetzt ist. Es ist dabei 
zu unterscheiden, ob der betr. Gegenstand nur von 
Staub oder Fett gereinigt, seine Oxydierung oder Farbung 
aber erhalten werden soli, oder ob auch die gebildete 
Oxydschicht entfernt und eine blankę Metalloberflache er- 
zielt werden soli. Im ersten Fali geniigt oft das Ab- 
wischen mit einem weichen Lappen oder das Abwaschen 
mit Seifenlósung mittels einer weichen Biirste. W ill man 
die Oxydschicht entfernen, so sind besondere Putzmittel 
(Putzpomaden) erforderlich, die meist aus mit Wasser oder 
Ol angefeuchteten mineralischen Stoffen in Pulverform, 
z. B. Kreide fur weiche Metalle oder amorphe Kieselsaure 
fiir hartere Metalle bestehen.

Will man das Putzen ganz vermeiden, so kann man die 
hochglanzpolierten Metallgegenstande mit 
einem farblosen Lack uberziehen,- z. B.
Pantarol der Firma Joachim Richter, Berlin, 
oder dem Nitrozelluloselack „M  4129" 
der Firma Zoellner - Werke A .-G ., Berlin- 
NeukoHn.

Obgleich die Haltbarkeit und Deckungsfahig- 
keit dieser Lacke sehr gut ist, kónnen sie 
doch nicht fiir  alle Metalle verwendet wer
den und erfordern aufierdem eine gewisse 
Erfahrung beim Aufbringen.

Zu den Oberflachenbehandlungsverfahren 
gehóren auch die Metalliiberziige, die ent
weder durch Aufwalzen oder auf elektro- 
chemischem (galvanische Verfahren) Wege 
hergestellt werden kónnen. Durch Auf- 
pressen oder Aufwalzen hergestellte Plattie- 
rungen lassen sich weiterverarbeiten durch 
Biegen, Ziehen usw. wie ein einziges Metali.
Man stellt heute auf diese Weise sehr halt- 
bare Clberziige von Silber auf Kupfer, Nickel 
und Kupfer auf Eisen, Reinaluminium auf 
Aluminiumlegierung usw. her. Fiir Bau- 
zwecke haben diese plattierten Werkstoffe

bisher nur wenig Anwendung gefunden. In
folge ihres niederen Preises kann jedoch 
dereń Verwendung an Stellen, die keinem 
Verschleifi unterworfen sind, durchaus in Er- 
wagung gezogen werden.

Bei den galvanischen Verfahren steht gegen- 
wartig insbesondere das der Verchromung 
im Vordergrunde. Gut verchromte Teile be- 
sitzen auBer der schónen Farbę einen aufler- 
ordentlich hohen Widerstand gegen Korrosion 
wie auch gegen VerschleifJ, da die Chrom- 
schicht sehr hart ist. Leider ist es mit erheb- 
lichen Schwierigkeiten verkniipft, besonders 
bei grofien Flachen einen einwandfreien 
und gleichmaOigen Chromniederschlag zu er
halten. Man hat daher infolge der starken 
Abblatterungserscheinungen bis jetzt keine 
sehr guten Erfahrungen bei der Verwendung 
verchromter Teile fiir  Bauzwecke gemacht. 
Um eine haltbare Verchromung zu er-
zielen, ist es auf Falle erforderlich, eine
genugend starkę Nickelunterlage aufzu-
bringen, insbesondere bei Eisen und 
Messing. Die Chromschicht kann dann
wesentlich diinner gehalten werden und

soli nur dazu dienen, das Anlaufen der Nickelschicht zu 
verhindern.

I I I .  D ie verschiedenen M e ta lle

K u p f e r  u n d  K u p f e r l e g i e r u n g e n .  R e i n e s  
K u p f e r  ist ein seit altersher im Baugewerbe viel ver- 
wendeter Werkstoff fiir  Dachabdeckungen1), Leitungs- 
rohre2) usw. Es la fit sich leicht durch Walzen, Pressen, 
Ziehen, Hammern, Treiben oder Driicken verarbeiten so
wie gut schweifien und lóten. Seine hervorstechendsteEigen- 
schaft ist die gute elektrische Leitfahigkeit, die der von 
Silber annahernd gleichkommt. Die sogen. „Patina" ist 
ein Korrosionserzeugnis des Kupfers, das meist aus 
Cu SO* besteht und infolge der schónen griinen Farbę in 
diesem Falle sehr geschatzt ist und haufig sogar auf

')  !) Siehe d ie  Sonderdruckschriften des „Deutschen K up fe r-lns titu tes", 
E. V ., Berlin-Halensee.

19 Technische Hochschule B erlin -C harlo łłenb urg . Dacheindeckung m it Legier
ung A W  15 der A lum in ium w a lzw erke  Singen. B lechstarke 0 ,7  mm
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kunstlichem W ege geschaffen wird. Bemerkenswert ist 
die hohe Bestandigkeit des Kupfers gegen Rauchgase 
sowie gegen Wasserdampf.
Fur Formgufistucke wird reines Kupfer kaum verwendet. 
Kupfer Ićifit sich mit den ublichen genormten Loten (nach 
DIN 1707, 1710 und 1711) leicht hart- und weichlóten. 
Auch die Schweifibarkeit ist sehr gut, nur erfordert die 
Schweifinaht infolge der grofien Warmeleitfahigkeit des 
Kupfers eine erhebliche Warmezufuhr. Es kónnen alle 
ublichen Schweifiverfahren angewendet werden.
Von den Legierungen des Kupfers kommen zunachst die 
B r o n z e n  in Frage. Dies sind Legierungen mit anderen 
Metallen, wie Zinn, Aluminium, Silizium, Mangan usw., 
mit einem Kupfergehalt von mindestens 78 v. H. Die Be
deutung der Bronzen beruht auf der Widerstandsfahigkeit 
gegen die Einwirkungen der Atmospharilien sowie saurer 
und alkalischer Wasser, ferner auf den vorzuglichen 
Festigkeitseigenschaften, dem Verschleifiwiderstand und 
auf der Schónheit der Farbę und des Klangs.
Man kann unterscheiden zwischen W a l z b r o n z e n  
u n d  G u f l b r o n z e n .  Von den ersteren sind die Zinn- 
bronzen (Phosphorbronzen) mit Zinngehalten bis zu 8 v. H. 
am bekanntesten und in ihren vorzuglichen Eigenschaften 
fiir Bauzwecke noch viel zu wenig ausgenutzt. Der Grund 
hierfur liegt wohl u. a. darin, da fl sich keine Preflprofile 
herstellen lassen, sondern nur Blechprofile, da sich 
Phosphorbronze nur kalt verarbeiten lafit. Bei Verwen- 
dung im Freien weist Phosphorbronze eine grofle Bestan
digkeit auf und verdient auch im Hinblick auf die vor- 
zuglichen Festigkeitseigenschaften und die schóne Farbę 
eine erhóhte Beachtung.
Zu den Zinnbronzen gehórt auch die bekannte Tecuta- 
bronze; ein Materiał, das fur Dachdeckung in umfang-

2 0  A rbeitszim m er des Reichskanzlers im N eubau  
der Reichskanzlei in Berlin. Einflugelig es Fenster 
m it K ipp flugel in massiver Bronze fu r 3 fache  Verglasung 
(in einem Flugel a u fe inande rliegend ). Samtliche Bander 
und Verschlusse unsichtbar e ingebau t. H ersteller Paul 
Marcus, Eisen- und B ronzebau, Berlin-Schóneberg

reichem Mafle Verwendung findet. Bemerkenswert ist da
bei, dafl die Tecutabronze in ganz geringer Dicke, 0,1 
und 0,4 mm auf die Unterlage mit Hilfe eines Spezial- 
klebstoffes aufgeklebt wird, wodurch neben geringerem 
Materialverbrauch eine erheblich hóhere Lebensdauer 
gegenuber der ublichen Kupferabdeckung gewahrleistet 
wird.
Von den ubrigen Walzbronzen kommt allenfalls noch die 
Aluminiumbronze (85 v. H. Kupfer, 5 v. H. Aluminium) in 
Frage, die ebenfalls eine hohe Bestandigkeit gegen 
atmospharische Einflusse sowie eine goldahnliche Farbę 
aufweist. Nicht zu komplizierte Profile kónnen in Alu
miniumbronze durch Pressen hergestellt werden.
Bekannt ist die Verwendung der Guflbronzen fiir Kunst- 
gufl, z. B. von Statuen, Verzierungen an Turen und Ge- 
landern usw. Es werden hierfur die verschiedensten Zu- 
sammensetzungen gebraucht, um leichte Gieflbarkeit, 
schóne Farbę und Patina zu erzielen.
Die Legierungen des Kupfers mit Zink werden mit T o m 
b a k  (Kupfergehalt: 68 bis 90 v. H.) oder M e s s i n g  
(Kupfergehalt: 56 bis 67 v. H.) bezeichnet. Auflerdem 
gibt es noch die sogen. S o n d e r m e s s i n g e ,  die 
aufler Zink noch geringe Zusatze anderer Metalle, wie 
Blei, Eisen, Mangan usw. aufweisen.
Die Tombaklegierungen sind besonders ihrer schónen 
Fa^be (s. oben) sowie ihrer guten Kaltbearbeitbarkeit 
wegen geschatzt und kommen hauptsachlich fur Innen- 
ausstattung in Frage. Auch Messingbleche mit 60 bis 
63 v. H. Kupfergehalt werden viel fur Bauzwecke verwen- 
det, haufig im Zusammenhang mit Messing-Preflprofilen 
(s. unten), die in den mannigfaltigsten Formen aus dem 
ublichen Stangenmessing mit etwa 58 v. H. Kupfergehalt 
oder aus Sondermessing hergestellt werden.
Die verschledenen Tombak- wie auch Messingsorten lassen 
sich leicht hart- und weichlóten und auch autogen 
schweiflen.
Die Sondermessinge, die haufig auch ais „Bronzen" be
zeichnet werden (z. B. Baubronze, Manganbronze), weisen 
je nach der Art des Zusatzes verschiedene wertvolle 
Eigenschaften auf. Ein Bleizusatz z. B. erhóht die Bear- 
beitbarkeit mit schneidenden Werkzeugen; Mangan und 
Nickel erhóhen die Korrosions- und Hitzebestandigkeit 
usw. Die Festigkeitseigenschaften sind in den me!slen 
Fallen denen des gewóhnlichen Messings uberlegen. 
Messing mit etwa 60 v. H. Kupfergehalt ist fur Schmiede- 
arbeiten sehr geeignet.
Fur Guflzwecke (Gelbgufl) wird selten reines Messing 
verwendet. Zur Erhóhung der Dunnfliissigkeit wird meist 
etwas Zinn zugesetzt, ferner Mangan, und, wenn nach- 
folgende Bearbeitung in Frage kommt, auch Blei.
Ober Messing sind bereits eine gróflere Zahl von Werk- 
stoff- und Halbzeug-Normblatter erschienen.

N i c k e l  u n d  N i c k e l l e g i e r u n g e n  
Dio Verwendung von Nickel und Nickellegierungen im 
Bauwesen ist verhaltnismafiig neueren Datums und hangt 
einerseits zusammen mit der Entwicklung der rostfreien 
Stahle, andererseits mit der schónen Wirkung der sogen. 
„weifien" Metalle. Von diesen kommen die folgenden fur 
Bauzwecke in Frage:
1. Reinnickel,
2. Kupfer-Nickellegierungen mit Nickelgehalten uber 

50 v. H.,
3. Kupfer-Nickellegierungen mit Nickelgehalten von

50 v. H. und darunter,
4. Kupfer-Zink-Nickellegierungen (Neusilber).

Ferner kann man zu den Nickellegierungen noch die 
wichtige Gruppe der
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5. rostfreien Stóhle rechnen und aufierdem die
6. nickelplattierten Werkstoffe.

R e i n n i c k e I (Spez. Gew.: 8,9) ist ein zahharter Werk- 
stoff und hat eine etwas hóhere Festigkeit und Hartę und 
geringere Dehnbarkeit ais Kupfer. Die Warmverarbeitung 
ist sehr schwierig und die Herstellung von Prefiprofilen 
in Nickel ist z. Zt. unmóglich. Auch die Herstellung von 
grófieren Rohren stófit noch auf Schwierigkeiten. Rein- 
nickel lafit sich befriedigend schweifien nach allen iib- 
lichen Verfahren und gut hart- und weichlóten.

Fur Bauzwecke wird Reinnickel verhaltnismafiig wenig ver- 
wendet, wohl aber zu Kochkesseln fiir Grofikiichen- 
anlagen sowie fiir chemische Apparaturen und ahnliche 
Zwecke.
Fiir die oben angegebene Verwendungsart ais Aufien- 
flachenbelag an dem Obergeschofi der Breslauer Stadt. 
Sparkasse sind Nickel und hochnickelhaltige Kupfernickel- 
legierungen sehr geeignet, da sie infolge der Schutz- 
schichtenbildung eine beinahe unbegrenzte Lebensdauer 
im Freien besitzen.

Reinnickel ist sehr korrosionsbestandig; jedoch zeigen 
hochglanzpolierte Teile leicht eine gelbliche Anlauffarbe. 
Nickel ist besonders im erhitzten Zustand sehr empfindlich 
gegen Schwefel in jeder Form, und erst in der neuesten 
Zeit, ais man diese Eigenart kennen und berucksichtigen 
lernte, ist es gelungen, Nickel in befriedigender Weise zu 
Blechen, Bandern, Stangen und Drahten zu verarbeiten. 
Auch Gufistiicke, z. B. Armaturen usw., kónnen aus Rein
nickel hergestellt werden.
Die Kupfernickellegierungen mit hohem Nickelgehalt, 
insbes. diejenigen mit etwa 65 bis 67 v. H. Nickel, besitzen 
bei niedrigerem Preise ungefahr dieselben Eigenschaften 
wie Reinnickel, ja sind ihm in der Bestandigkeit gegen 
manche Chemikalien noch uberlegen. Am bekanntesten 
hiervon ist das Monelmetall, das direkt aus den in Kanada 
vorkommenden Kupfernickelerzen erschmolzen wird. Es 
besitzt folgende Zusammensetzung: Etwa 65 v. H. Nickel, 
etwa 5 v. H. Mangan und Eisen, Rest Kupfer.

Auch diese Legierung la fit sich, genau wie Nickel, sehr 
schlecht warm verarbeiten. Prefiprofile und Prefiteile aus 
Monelmetall gibt es daher nicht, Rohre und Hohlprofile 
nur in begrenzten Massen. Die Korrosions- und W lt- 
terungsbestandigkeit von Monelmetall ist setir grofi, und 
bei Verwendung im Innenausbau halt sich der schóne 
silberweifie Hochglanz jahrelang ohne jede Pflege. Bei

Verwendung im Freien wird der Hochglanz infolge des 
Gehalts der Luft an schwefliger Saure im Laufe der Zeit 
triibe, was jedoch durch gelegentliches Putzen verh;ndert 
werden kann.
Die K u p f e r n i c k e l l e g i e r u n g e n  mit Nickel- 
gehalten von 50 v. H. und darunter, zeigen zwar auch 
weifie Farbę, sind jedoch nicht so bestandig wie Rein
nickel oder Monelmetall. Man hat Legierungen mit 45, 
35 und 20 v. H. Nickelgehalt. Die letzten beiden sind nur 
wenig bestandiger ais Kupfer-Zink-Nickellegierungen und 
bieten diesen gegenuber kaum Vorteile. Die Legierung 
mit 45 v. H. Nickelgehalt w ird unter der Bezeichnung 
„S ilveroid" in England viel fiir  Bauzwecke verwendet.

Die N e u s i l b e r -  ( K u p f e r - Z i n k - N i c k e ! - )  L e 
g i e r u n g e n  sind in zahlreichen Zusammensetzungen 
und Bezeichnungen auf dem Markt vertreten. Man unter- 
scheidet hier:
Walzlegierungen fiir Bleche, Bander usw. mit etwa 6 bis 

25 v. H. Nickelgehalt,
Gufilegierungen fiir  Formgufiteile usw. mit etwa 6 bis 

30 v. H. Nickelgehalt,
Prefilegierungen fiir  Profile usw. mit etwa 8 bis 12 v. H. 

Nickelgehalt.
Wahrend fiir die ersten beiden Gruppen eine Reihe von 
Phantasienamen, wie Exzelsior, Alfenide, Argentan usw. 
im Gebrauch sind, gehóren zu der letzten Gruppe die auf 
dem Baumarkt besonders bekannten Bezeichnungen, wie 
Bergsilber, Wiesilber, Duranasilber, Bausilber usw.
Fiir Bauzwecke kommen alle drei Legierungsgruppen in 
Frage, und die schóne silberweifie Farbę des Neusilbers 
ist besonders im Innenausbau sehr geschatzt. Bei Ver- 
wendung im Aufienbau ist eine regelmafiige Pflege un- 
erlafilich. Neusilber la fit sich sehr gut schweifien und 
lóten, so dafi sich in der Verarbeitung kaum Schwierig
keiten ergeben diirften. Neusilber ist neben Messing 
und Aluminium wohl das am meisten fiir  Bauzwecke ver- 
wendete Metali; Sockel- und Wandverkleidungen, Schau- 
fensterumrahmungen, Schenktischabdeckungen, Badezim- 
mereinrichtungen werden vielfach aus Neusilber her
gestellt. Die Korrosionsbestandigkeit erreicht infolge des 
Zinkgehalts nicht diejenige des reinen Nickels oder des 
Monelmetalls; sie ist jedoch bei entsprechender Behand- 
lung fiir  die meisten Zwecke vollkommen ausreichend. In 
manchen Fallen, insbesondere bei Verwendung im 
Freien, kann der Hochglanz durch Uberzug mit einem farb- 
losen Lack lange Zeit erhalten werden.

2 4  K a th o l.  K irc h e  in  M U h la c k e r . Tore aus S ilum ingufi
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25 Fernsprechzelle aus Nicorros au f dem  Freigelande der 
Deutschen Bauausstellung, Berlin 1927. Nicorros ist eine dem 
M onel-Metall ahnliche Kupfernicke l-Legierung der V e re in ig te  Deutsche 
M etallwerke A .-G ., Zw eign. Basse & Selve, A ltena  (W estfalen)
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^  Vorraum  m it Turen, Turzargen usw. aus Leichtm etoll der Ver- 
ein igten Leichtm etallwerke, Bonn

26 D rehtiir aus massiver Bronze, a usge fiih rt von der Fa. Heinr. 
Kahl & Co., G. m. b. H., AschafFenburg. A rch itek t Prof. Hoetger, 
W orpswede

28 Fahrstuhltiir aus N eusilber im Haus Y esterport, Kopenhagen
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2 9  Innenraum  d.Hauses Berollna, 
Berlin, m it A lum in ium pro filen  der 
Fa. K re id le rs  M eta li- u. D rahtw erke 
G. m. b. H., Zuffenhausen b. S tu ttgart

Von grofler Bedeutung, auch fiir das Bauwesen. sind die 
„rostfreien" Stahle und darunter besonders das „N irosta" 
bzw. die VA- und VM-Stahle der Fried. Krupp A.-G., 
Essen. Die fiir Bauzwecke in Frage kommenden VA- 
Stahle bestehen aus: 18 bis 25 v. H. Chrom, 8 bis 9 v. H. 
Nickel, Rest Eisen.
Durch ein besonderes Vergi3tungsverfahren erhalten diese 
Legierungen eine hohe Korrosionsbestandigkeit und Rost- 
sicherheit. Fur Gegenstande, die durch Pressen, Ziehen 
und Drucken hergestellt werden sollen, kommen die 
weichen Marken VzA-Extra und VsA-N in Frage. W ird 
eine hóhere Streckgrenze oder hohe Verschleififestigkeit 
verlangt, so sind die Marken V-A-H und VaA-S zu ver- 
wenden. Die VA-Stahle sind nur durch Kaltbearbeitung 
(Walzen, Hammern usw.) hartbar. Sie lassen sich autogen 
und elektrisch schweifien sowie weichlóten. Das Hart- 
lóten erfordert einige Erfahrung und ist nur bei den 
Marken V=A-Extra und V2A-H zu empfehlen. Die Quali- 
taten NAA-N und V2A-S bedurfen nach dem Schweifien 
einer Vergijtung, was bei den anderen beiden Marken 
nicht erforderlich ist.
Die VA-Stahle sind nicht nur rostsicher, sofern sie nach dem 
SchweifJen yergutet und nach dem Verguten nicht kalt

bearbeitet werden, sondern auch sehr bestandig gegen 
Laugen, Salzlósungen, viele Sauren usw.
In den rostfreien Stahlen, dereń Patentschutz ubrigens 
demnachst ablauft, besitzen w ir einen aufierordentlich 
wertvollen Baustoff, dessen ausgedehnter Verwendung 
bisher nur der verhaltnisma6 ig hohe Preis und die etwas 
schwierige Verarbeitung entgegenstanden. Es ist an- 
zunehmen, dafi der erste der beiden Hinderungsgrunde 
bei Freigabe der Legierungen in W egfall kommen wird. 
An der Beseitigung des zweiten Punktes wird ebenfalls 
mit Erfolg gearbeitet.
Schlieftlich waren noch die nickel- und monelplattierten 
Werkstoffe zu erwahnen, die jedoch bis jetzt noch wenig 
Verwendung fiir  Bauzwecke gefunden haben.

A l u m i n i u m  u n d  s e i n e  L e g i e r u n g e n .  Die 
Leichtmetalle, d. h. Aluminium und seine Legierungen, be
sitzen wie kaum eine andere Metallgruppe alle die Eigen- 
schaften, die von dem Baukunstler gewunscht werden; 
geringes spezifisches Gewicht, daher verhaltnismaf3ig 
niedriger Preis; leichte Verarbeitbarkeit, gute Korrosions- 
bestandigkeit und schóne sllbergraue Farbę. Aus diesem 
Grunde nimmt die Verwendung von Leichtmetallen fur 
Bauzwecke, und zwar sowohl im AuGenbau wie im Innen-

3 0  Stddtlsche Sparkasse, Essen, 
Schalterraum . Beschlagteile, Glas- 
fassungen usw. aus N irosta. Entwurf: 
Prof. M e tzendo rf und Baurat a. D. 
Schneider, Essen



31 Neues Fernsprecham t, M em m ingen (Bayern). H and lau f 
und Zierstabe aus W ies ilbe r d e r Fa. W ie la n d -W erke  A .-G ., Ulm, 
Donau. Ture im H in łe rg rund  aus massiv D elta-M eta ll

bau standig zu. Aluminiumbedachung und -wandbeklei- 
dung, Aluminiumportale, Kioske, Tore, Gelander, Fenster- 
rahmen, Móbel, Metallbuchstaben aus Leichłmetall, um nur 
einige Beispiele zu nennen, sieht man sehr haufig. Das 
Geschćftshaus des Barmer Bankvereins in Dusseldorf 
z. B. besitzt seit 1915 ein Aluminiumdach, dessen Aus- 
sehen und Eigenschaften sich bisher in keiner Weise ver- 
andert haben. Dabei kann ganz allgemein gesagt wer
den, dafl im Freien bei Verwendung im matten Zustand 
die schóne helle Farbę des Aluminiums besser zur Gel- 
tung kommt, dann aber auch, weil der Hochglanz des 
Aluminiums infolge seiner Neigung zur Schutzschichten- 
bildung nicht dauerhaft ist. Bemerkenswert ist, da6  auch 
Leichtmetall - G u s t u c k e vielfach fur Bauzwecke und 
im Freien verwendet werden, z. B. besitzt die German 
Protestant Church in Pittsburg eine aufierordentlich wir- 
kungsvolle Turmspitze aus Siluminguf3.
Folgende Leichtmetalle kommen fiir  Bauzwecke in Be- 
tracht:
1. Reinaluminium,
2. Silumin (Hersteller: Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt 

am Main),
3. Duralumin (Hersteller: Diirener Metallwerke, A.-G.

Dureń, Rhl.),
4. Polital (Hersteller: Durener Metallwerke A.-G., Dureń, 

Rhl.),
5. Lautal (Hersteller: Vereinigte Leichtmetall-Werke, G. m. 

b. H., Bonn),
6. Pantal (Hersteller: Vereinigte Leichtmetall-Werke, G. ni. 

b. H., Bonn),
7. KS - Seewasser (Hersteller: Vereinigte Leichtmetall-

Werke, G. m. b. H., Bonn),
8. AW  15 (Hersteller: Aluminium - Walzwerke, Singen- 

Hohentwiel).
SchliefJlich kommen fiir  Spezialzwecke vielleicht noch:

9. Allautal und Albondur

3 2  R e o lg y m n a s iu m  W ie s d o r f .  T reppenge lander aus Durana- 
S ilbe i der Durener M eta llw erke  A .-G ., Dureń, Rhl. A rch itek t Fabler, 
BDA., Kuppersteg bei Koln

in Frage; diese bestehen aus den Speziallegierungen 
Lautal und Bondur, auf die zwecks hóherer Korrosions- 
bestandigkeit eine Schicht Reinaluminium aufplattiert ist. 
Alle diese Legierungen sind in Form von Blechen, Bandem, 
Stangen, Drahten lieferbar; fiir  Guflstiicke eignet sich be
sonders Silumin, f iir  Preflprofile kommen Silumin, Dur
alumin, Polital, Lautal, ferner Pantal in Frage, wahrend 
Rohre vorwiegend aus Duralumin, Polital, Lautal herge
stellt werden.
L a u t a l  wie auch die anderen Legierungen kónnen ent
weder walzblank oder auch hochglanzpoliert geliefert 
werden. Durch besondere Behandlung mit Stahldraht- 
biirsten kann auch eine schóne mattglanzende, samtahn- 
liche Oberflache hergestellt werden.
Sehr wesentlich ist bei den Leichtmetallen die Vergiitbar- 
keit, d. h. die Móglichkeit, durch geeignete Warme- 
behandlung eine Erhóhung der Festigkeitseigenschaften zu 
bewirken. Vergiitbar sind z. B. Lautal und Pantal; Dur
alumin, Polital. Auch Silumin ist eine veredelte Legierung, 
bei der die Veredelung allerdings schon im schmelz- 
fliissigen Zustand vollzogen wird. Es ist jedoch einleuch- 
tend, dafl diese drei Legierungen sich wenig fiir  Schweifi- 
afbeiten eignen, da bei dem Erwarmen auf Schweifihitze 
die Vergiitung aufgehoben wird und ungleichma6 ige 
Festigkeitseigenschaften entstehen. Man zieht daher eine 
Verbindung durch Nieten oder Schrauben im allgemeinen 
vor. Gut schweifłbar ist Reinaluminium; wobei ais Schweifi- 
mittel am besten „Autoga l" der 1. G. Farbenindustrie, 
Griesheim, oder „Firinit" von Dr. L. Rostosky, Berlin, ver- 
wendet wird. Bekannt ist, dafi sich alle Leichtmetalle 
schlecht lóten lassen, und man wird daher am besten 
von dieser Verbindungsart ganz absehen, was auch im 
Interesse der Korrosionsbestandigkeit der Bauteile wiin- 
schenswert ist.
Das handelsiibliche R e i n a l u m i n i u m  mit 99,5 v. H. 
Reingehalt besitzt zwar hóhere Korrosionsbestandigkeit,
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33 Querschnitt eines Handlaufes aus einem p re ftba ren  M eta li,
z. B. Messing

34 Derseibe Handlauf, aus einem M eta li hergeste llt, das sich nicht 
pressen la fit. Es kommen nur ganz e infache, durch W alzen oder Kalt- 
b iegen hergeste llte  P rofilform en in Frage

35 Versuch eines m ateria lgerechten  d. h. eines d ie  E igenarten  
des.W erkstoffes beriicksichtigenden Entwurfes

37 „ Im p ra n it"  der neue W andbekleidungsstoff aus M e ła ll-  
drah łgeflecht der V ere in ig te  Deutsche M eta llw erke  A .-G ., Zweign. 
Heddernheim er K upferwerk, F rankfurt a. M .—Heddernheim

36  V e rk le in e rte  W ied erg ab e  e ine r Seite aus dem Profilkata log 
der V e re in ig te  Deutsche M e ta llw erke  A .-G . Zw eign. C. Berg, W erdohl

jedoch geringere Festigkeit und Hartę ais die Legierungen
2 bis 6. Reinaluminium wird daher trotz der guten Ver- 
arbeitbarkeit nur in Sonderfallen fur Bauzwecke Ver- 
wendung finden, da es sehr leicht verkratzt und ver- 
schrammt wird. Eine Verbindung der Korrosionsbestandig- 
keit des Reinalumimums mit den hóheren Festigkeitseigen- 
schaften der Legierungen soli durch die oben genannten 
plattierten Werkstoffe Allautal und Albondur geschaffen 
werden. Sie kónnen fiir  alle Zwecke in Frage kommen, 
bei denen die diinne Oberflachenschicht des Reinałumi- 
niums nicht durch Verschlei(J usw. gefahrdet wird.
S i I u m i n ist eine im schmelzfliissigen Zustand veredelte 
Aluminium-Silizium-Legierung und eine der wenigen 
Legierungen, die sowohl zu Walzerzeugnissen wie zu 
Formgufistucken verarbeitet werden. Silumin hat ein noch 
geringeres spezifisches Gewicht ais die iibrigen Aluminium- 
legierungen und ausgezeichnete Festigkeitseigenschaften. 
Die Korrosionsfahigkeit des Silumins ist auffallend hoch, 
es ist z. B. nach Angabe der Hersteller unempfindlich 
gegen die Einwirkung von:

Kohlensaure (Mineralwasser),
Schwefel (Kaufschuk, Plastilin),
Schwefelwasserstoff (Leuchtgas usw.), 
konzentrierte Salpetersaure (Stickstoffindustrie), 
Ammoniak (Stickstoffindustrie), 
konzentrierte Essigsaure (Eisessigfabrikation).

M E T A L L A U S F O H R U N G :

KUPFER
O D ER
BR O N  ZE,
KUPFER
VE RSI LBERT,
G O L D B R O N Z E

E R Z IE LU N G
JED ES
FARBENEFFEKTES
DURCH
F A R B H IN T E R L E G U N G

H ER STELLU N G  
IN  R O LLEN FO R M  
B IS  1 METER BREITE

IM P R A N IT  
IST A B W A S C H B A R , 
W A S S E R D IC H T  U N D  
O X Y D IE R T  N IC H T

A N W E N D U N G S G E B IE TE :

W A N D V E R K L E ID U N G , 
S C H AU FE N S TE R - 
DEKOR A T IO N E N , 
M A R K IS E N , 
K U N S T G E W E R B LIC H E  
A R B E ITE N  U SW .
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3 9  K u ch ę  d es  S c h n e lld a m p fe rs  „ B r e m e n " .  Samtliche Tische sind m it M one l-M eta ll belegt.

Tatsachlich wird Silumin vielfach fiir die verschiedensten 
Bauteile, besonders auch im Aufienbau mit Erfolg ver- 
wendet; seine Witterungsbestandigkeit entspricht etwa 
der des Reinaluminiums. Auch fiir die Schweifi- und Lót- 
verbindungen gilt dasselbe wie bei Reinaluminium. 
D u r a l u m i n ,  eine veredelbare Aluminium-Legierung, 
mit einem spezifischen Gewicht von nur 2,8, ist welt- 
bekannt ais Baustoff hoch beanspruchter Konstruktionen. 
Duralumin besitzt Festigkeitswerte, die je nach Legierung 
zwischen Stahl 37 und Stahl 52 liegen. Lieferbar in 
Blechen, Bandern, Profilen, nahtlosen Róhren, Stangen, 
Drahten, Schmiedestucken, Gesenkprefiteilen und Nieten. 
Bearbeitungsfahigkeit sehr gut. Hersteller: Diirener Metall
werke, A.-G., Dureń Rhl.

P o I i t a I , eine Legierung vom Typ des Duralumin, wurde 
besonders fiir das Baufach entwickelt. Bei guten Festig- 
keitseigenschaften weist Polital in poliertem Zustand ein 
chromahnliches, sehr schónes und bestandiges Aufiere 
auf. Lieferbar in allen Formen und in iiber 5000 ver- 
schiedenen Profilsorten. Verarbeitungsfahigkeit noch 
besser ais Duralumin. Hersteller: Diirener Metallwerke, 
A.-G., Dureń Rhl.
La u t a l  besteht aus etwa 95 v. H. Reinaluminium und 
etwa 5 v. H. Kupfer und Silizium. Es besitzt sehr giinstige 
Festigkeitseigenschaften, ungefahr dieselben wie St. 37, 
und kommt dadurch insbesondere fiir  hóher beanspruchte 
Bauteile in Frage. Zum Beispiel wird es ais Konstruktions- 
werkstoff fur Fahrzeuge (Autos, Strafienbahnwagen) ver-
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T a f e l l .  Festigkeitse igenschaften

Spez.
Gew.

weich geg luht hart gew a lz t warm g ep re flt ve rgu tet

Be-
m erkungenM eta lle  u. Legierungen Zug- 

festig- 
ke t 

kg/m m 2

Deh- 
nung 
v. H.

Brine ll-
harte

kg/m m 2

Zug-
festig-

ke it
kg/m m 1

Deh- 
nung 
v. H.

Brine ll-
harte

kg/m m 2

Zug-
festig-

ke it
kg/m m 2

Deh- 
nung 
v. H.

Brine ll-
harte

kg/m m '

Zug-
festig-

ke it
kg /m m !

Deh- 
nung 
v. H.

Brine ll-
hdrte

kg/m m 2

K u p fe r ................................. 8,85 21-24 >  38 ca. 50 35—45 3 -  5 100—120 21—24 >  38 ca. 50 _ _ _

Phosphorbronze (WBz 6) 8,73 ca. 40 ca. 50 — ca. 60 ca. 10 — — — — — — —
A lum in ium bronze (5% Al) 8,35 ca. 35 ca. 40 — ca. 60 ca. 10 — — — — — — —
T o m b a k ................................ 8,6 25—30 35—30 — 40—45 15—10 — — — — — — —
Blechmessing (62% Cu) . 8,5 ca. 30 ca. 35 — ca. 45 ca. 10 — — — — — — —
M untzm eta ll (60% Cu) . 8,5 — — — — — — 38—48 ca. 24 95— 115 — — —
P ro film e s s in g .................... 8,5 — — — — — — 38—48 ca. 22 95-115 — — — Schmiede-
Sondermessinge (Delta-, 

D urana-M etall usw.) . . 8,5 _ _ — — ' — — 45—55 ca. 23 115—145 — — —
tem peratur:

650—750°
R einn icke l............................ 8,9 40—45 40—50 80—90 70—80 ca. 2 180—220 — — — — — —
M o n e lm e ta l l .................... 8,9 ca. 55 ca. 39 150—200 — — — — — — — — —
Kupfernickel (15—50%  Ni) 8,86 30—40 38—48 60—80 55—80 2 -  6 130—170 — — — — — —
N eusilber fu r Bauzwecke 

(Bau-, Berg-, Durana-, 
W ie s ilb e r)........................ 8,5 ca. 46 ca. 46 70—85 10—25 ca. 55 ca. 40

Rostfr. S tahl, N irosta . . 7,75 — — — — — — — — — 60—70 50-25 —
R e in a lu m in iu m ................ 2,7 7—11 40—30 15—25 15—25 8— 4 35-45 10—12 10— 6 25—35 — — —
Silum in (13% Si) . . . . 2,7 13—16 25—15 40—55 20—25 5— 2 60—80 — — — — — —
D u r a lm in ............................ 2,8 22—26 25—18 60 42—55 12— 8 120—140 38—50 18—14 110 38—50 25— 18 110— 120

P o li ta l ................................... 2,8 12—16 25—18 50 27—30 15—10 95— 110 20—24 20—17 85 23—26 25— 18 90
Lautal ................................
Pantal ....................
K S -Seewasser....................
A W  1 5 ................................ 2,75

16—22
11—13
16—20
10— 12

25—15
25—20
25—15
35—25

30—40
45—55
28—32

30—36
18—23
2 4 -3 2
20—25

6—4 
6 -  4
5— 2
6 -  3

70—90
50—60
65—75
50—60

16—20
20—24
10—15

10— 5 
8— 4 

28—20

40—50
55—65
32—42

38—42
30—35

25—18
15—12

100—120
70—95

Z i n k .................................... 7,1 ca. 19 — — — — — — — — — — —
B le i......................................... 10,34 ca. 2 50 6,9 — — — — — — — — —

Tafe l 2 . L ie fe rb a re  Form en

M eta lle  bzw. Legierungen Bleche Bander
Rund-

stangen
Durchm.

Drahte
Profile

Rohre
Schmiede- Gufł-

W alz-, PreO-, Blech-, Hohl-, stucke stucke

K u p f e r ...........................................
Phosphorbronze ...........................

/
/

i

1
/
/ /

/ / /
/

/ /

A lum in ium bronze (5% Al) . . . / 1 / / . . . — / — —  . —
T o m b a k ........................................... / 1 / / — . — / — / — /
Blechmessing (62%  Cu) . . . . / 1 / / — — / 1 / — —
M untzm eta ll (60%  Cu)................ / 1 / / / / / 1 / / /
P ro film e s s in g ............................... — / / — / - 1 / — —
Sondermessinge (D e lta -M e ta ll). / / / / — / / — / / /
D u ra n a -M e ta ll............................... / / / / / / / / / 1
R e in n icke l....................................... / / / / 1 — i — / / 1
M o n e lm e ta ll................................... / / / / 1 — 1 — / 1 1
Kupfernickel (15—50%  Ni) . . l / / / 1 — 1 — / 1 1
W a lz n e u s ilb e r................................ 1 / / / — 1 — / 1 —
P re O n e us ilbe r............................... — / / 1 / 1 / / 1 —
N eusilber fu r Bauzwecke (Bau-, 

B erg-,D urana-,W iesilber usw.) / / / / _ / _ / i 1 /
Rostfreier Stahl (N irosta) . . . / / / / — — / — — — —
Reinalum inium .................... . / / / / / / / / 1 1 —
S iliu m in ........................................... / / / / / / / / 1 1
D u ra lu m in ................v . . .  . / / / / / / / / 1 1 —
P o lita l............................................... / / / / / / / / 1 1 /
L a u ta l...............................  . . . / / / / / 1 | / / 1 1 /
P a n ta l............................................... / / 1 / — / / 1 1 1 —
KS -S eew asser............................... / 1 / — / / — 1 1 /
AW  1 5 ........................................... / / 1 / / / / 1 — —
Zink ............................... ...
B le i ...................................................

/
1 ; /

/
1

1
1

/ '  
/

1
1

bedeute t: in der betr. Legierung herste llbar; bedeu te t: in der betr. Legierung n i c h t  lie fe rb a r

wendet. Da Lautal im vergutełen Zustand geliefert wird, Die Legierung K S - S e e w a s s e r  besteht aus 95 v. H. be-
empfiehlt es sich, bei Verbindungsarbeiten nicht zu sonders reinem Aluminium und etwa 5 v. H. Mangan,
schweiflen, sondern Nieten und Schrauben zu verwenden. Magnesium und Antimon. KS-Seewasser zeichnet sich
P an  t a l  besteht in der Hauptsache aus Reinaluminium durch eine hohe Witterungsbestandigkeit aus und ist da
mit geringen Zusćtzen von Mangan und Magnesium. Es her besonders fur die Verwendung im Auflenbau sehr
ist eine der wenigen Legierungen, die sowohl vergutet ais geeignet. Die Korrosionsbestandigkeit ist in Salz- oder
auch prefrhart geliefert werden. Pantal eignet sich be- Seewasser sogar besser ais die des Reinaluminiums. KS-
sonders fiir die Herstellung von PreGprofilen, wird jedoch Seewasser ist ahnlich wie Silumin sowohl ais Formgufi
auch fur Verkleidungsbleche und Beschlage verwendet. wie auch in Form von Walzerzeugnissen lieferbar.
Es ist also besonders geeignet fur solche Anlagen, bei Die Legierung A W  15 hat nach Angabe der Hersteller
denen Preflprofile und Bleche aus einheitlichem Materiał (Aluminium-Walzwerke Singen, Dr. Lauber, Neher Co.,
zur Yerwendung kommen sollen. G. m. b. H.) eine aufierordentlich hohe Korrosions-
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46 Auf Holi aufgezogenes Blechprofil. Her- 
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stellung aus einem Stuck Schw ie rigke iten  macht

48 Blechprofil au f Eisenunterlage

49 Hohlprofile
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bestandigkeit, die sogar die Bestandigkeit des Rein- 
aluminiums noch betrachtlich ijbertrifft. Bezuglich der Ver- 
orbeitung gilt etwa dasselbe wie f iir  Reinaluminium. 
AW 15 wird besonders auch fur Dachdeckungen ver- 
wendet, aufierdem fiir die sonstigen Verwendungsgebiete 
im Bauwesen. Die Festigkeitseigenschaften sind nur wenig 
hóher ais die von 99prozentigem Reinaluminium. 
S o n s t i g e  M e t a l l e  u n d  L e g i e r u n g e n  
Aufier den bisher genannten Metallen und Legierungen 
werden fur Bauzwecke noch Zink und Blei in Form von 
Walzerzeugnissen verwendet.

Zink in Blechform wird seit langem fur Dacheindeckung, 
fiir Gesimsbelage, fur Fassadenverkleidung verwendet. 
Seine Festigkeitseigenschaften sind verhaltnismafiig ge- 
ring, dagegen ist seine Bestandigkeit gegen Atmo- 
spharilien recht gut. Die sich rasch bildende Schutzschicht 
aus Korrosionsprodukten ist sehr festhaftend und schutzt 
das Metali vor weiterem Angriff.

Neue Eindeckungsformen, zum Teil auch neu angewandte 
Verlegungsarten, die in Vergessenheit geraten waren, so
wie verbesserte Arbeitsmethoden mit neuartigen Geraten 
sollen zur Fórderung der Zinkverarbeitung beitragen.
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Auch sind Bestrebungen im Gange, die Eigenschaften des 
Zinks durch geeignete Legierungszusatze zu heben, so 
dafi es wesentlich hóheren Beanspruchungen sowohl hin- 
sichHich Festigkeit wie Korrosionsbestandigkeit gewachsen 
ist ais bisher.
Die Verwendung von Bleiblechen, z. B. fur Bedachungs- 
zwecke, wird im allgemeinen auf Sonderfalle beschrankt 
bleiben, in denen besondere Beanspruchungen vorliegen. 
Fiir Verglasungen ais Sprossen wird Blei seit Jahr- 
hunderten verwendet. Bekannt sind die aus Blei be- 
stehenden Wasserleitungsrohre in Wohnhausern und 
Fabrikgebauden, die ubrigens nur in Gipsmórtel, nicht in 
Kalk- oder Kalksandmórtel verlegt werden sollen. Sowohl 
Zink ais auch Blei lassen sich leicht schweifien und lóten.

IV . B aupro file  aus N ich te isen m eta llen
Bei der Verwendung von Metallen fiir  Bauzwecke spielen 
die herstellbaren Profilformen und -arten eine grofie, 
wenn nicht ausschlaggebende Rolle. Man kann folgende 
Arten von Profilen bei Nichteisenmetallen unterscheiden: 
1. W alzprofile, 2. Prefiprofile, 3. Blechprofile, 4. Hohl- 
profile.

W ie aus Tafel 2, Lieferformen, hervorgeht, lassen sich 
nicht alle vier Profilarten aus allen Metallen bzw. Legie
rungen herstellen. Einzelne Legierungen lassen sich nur 
zu Prefiprofilen, andere nur zu Blechprofilen verarbeiten. 
Es wird daher notwendig sein, bereits beim Entwurf der 
aus Metali bestehenden Bauteile, diejenigen Profile vor- 
zusehen, die in dem betreffenden Metali auch tatsachlich 
herstellbar sind. Zu den einzelnen Profilarten ist folgen- 
des zu bemerken:

1. W a l z p r o f i l e .  Diese werden durch Warmwalzen 
hergestellt und weisen meist einfache, gut walzbare 
Formen auf (z. B. wie in Abb. 43).
Die Herstellung von W alzprofilen ist nur dann wirtschaft
lich, wenn grófiere Mengen derselben Profilformen ge- 
braucht werden; was allenfalls bei den vergutbaren 
Aluminiumlegierungen in Frage kommen kann, die fur 
Konstruktionszwecke verwendet werden. Im allgemeinen 
kommen aber W alzprofile bei Nichteisenmetallen sehr 
wenig vor; man bedient sich hier mit Vorteil des Prefi- 
verfahrens.

2. P r e f i p r o f i l e .  Das Pressen von Profilen erfolgt 
auf der Dickschen Strangpresse, einer hydraulisch an- 
getriebenen Presse von hoher (50 bis 500 at) Druckkraft. 
Hierbei werden gegossene Rundblócke von 80 bis 200 mm 
Durchmesser und 200 bis 1000 mm Lange bei einer Tem
peratur von 500 bis 700 0 (je nach der Legierung) in einem 
Arbeitsgang zu Profilen umgeformt. Der Aufnehmer der 
Presse wird mit dem auf Prefitemperatur erhitzten Gufi- 
block beschickt und, nachdem das Formstuck (Prefimatrize) 
eingesetzt ist, durch den Verschlufiblock verriegelt. Das 
Formstiick besteht aus einer etwa 100 bis 150 mm dicken, 
runden Stahlscheibe, in der ein Durchbruch in Form des 
herzustellenden Profils eingearbeitet ist. (Abb. 42 zeigt 
eine Anzahl von Prefiprofilen.) Durch Wasserdruck 
wird der im Prefizylinder laufende Prefistempel gegen 
den erhitzten Gufiblock bewegt und dieser durch die 
Offnung der Matrize in Form des gewunschten Profils 
herausgeprefit.
Obgleich dieses Verfahren die Herstellung der ver- 
schiedenartigsten Profile gestattet, gibt es auch hier ge
wisse Grenzen, die wohl beachtet werden mussen.

Zunachst ist die Grófie des Profils von dem Durchmesser 
der Matrize abhangig, der meist nicht grófier ais 150 bis 
200 mm ist. Werden grófiere Profile benótigt, so mussen 
sie eventuell aus mehreren Teilen zusammengesetzt

werden. Flachprofile kónnen je nach der Querschnitts- 
form und dem Metali nicht unter 2 bis 3 mm Dicke her
gestellt werden. Ungleichmafiige Querschnittsverteilung 
sowie starkę Ouerschnittsunterschiede sollten nach Móg- 
lichkeit vermieden werden.
Prefiprofile lassen sich in Langen von 4 bis 8 mm her
stellen; sie besitzen eine Mafigenauigkeit von etwa 
+ 0,3 mm und im Gegensatz zu den Blechprofilen sehr 
scharfe Kanten.
Die meisten Metallwerke besitzen umfangreiche Profil- 
listen und stellen dieselben auf Wunsch gem zur Ver- 
fugung. Es ist daher nicht nótig, in allen Fallen neue 
Profile zu konstruieren; vielmehr ist es im Interesse wirt
schaftlichen Bauens vorteilhaft, von den bereits vor- 
handenen Werkzeugen Gebrauch zu machen. Dies gilt 
besonders auch in den Fallen, bei denen nur geringe 
Mengen derselben Profilform in Frage kommen. In diesen 
Fallen ist die Verwendung von Blechprofilen meist vorteil- 
hafter.

3. B l e c h p r o f i l e .  Diese Profile werden aus Blech- 
streifen oder Bandem hergestellt, und zwar:

a) durch Abkanten auf der Abkantpresse, b) durch Ziehen 
auf der Ziehbank, c) durch Walzen auf dem Kaltwalzwerk. 
Derartige Blechprofile (s. Abb. 44) besitzen uberall gleich- 
starken Ouerschnitt, falls nicht durch Zusammenlegen einer 
oder mehrerer Flachen eine Verstarkung hergestellt wird 
(Abb. 45 a und b).
Die Verformung des Blechstreifens oder Bandes erfolgt 
bei gewóhnlicher Temperatur; das zu verarbeitende 
Metali mufl daher besonders gut kaltbearbeitbar bzw. 
tiefziehfahig sein. Andererseits wird man das Blech nicht 
zu stark wahlen durfen, da sonst die Verformung schwierig 
ist; Blechprofile werden daher meist in einer Starkę von
0,8 bis 2 mm hergestellt bzw. verwendet. Die Profil- 
kanten sind bei dieser Herstellungsart meist etwas ge- 
rundet und fallen somit um so scharfer aus, je geringer 
die Blechstarke gewahlt wird.
Die herstellbare Grófie ist bei Blechprofilen nahezu un- 
beschrankt; ganz grofie Profile werden in mehreren 
Teilen hergestellt, die durch Schweifien oder (weniger 
vorteilhaft) durch Lóten verbunden werden (Abb. 47). 
Blechprofile werden meist nicht fur tragende Konstruk- 
tionen verwendet, sondern zur Verkleidung von Unter- 
konstruktionen aus Holz oder Eisen. Besteht die Unterlage 
aus Holz, wie dies in Innenraumen vielfach der Fali ist, so 
kónnen auch auf Holz aufgezogene Blechprofile ver- 
wendet werden (Abb. 46), wie sie z. B. von der Fa. Rock- 
hausen Sóhne, Waldheim in Sachsen, hergestellt werden. 
Bekannt ist auch das sog. „Panzerholz", das eine inten- 
sive Verbindung von Metali (Aluminium, Monel-Metall 
usw.) mit Sperrholz darstellt. Dieses Panzerholz wird je 
nach dem Verwendungszweck mit einseitiger oder doppel- 
seitiger Metallauflage hergestellt, und zwar von 3 mm 
Starkę an aufwarts.
Verwendet man Blechprofile auf einer Eisenkonstruktion, 
so ist darauf zu achten, dafi diese durch Anstrich usw. 
genugend rostsicher gemacht wird. Die Befestigung der 
Blechprofile auf der Unterkonstruktion kann auf ver- 
schiedene Arten erfolgen. Zum Beispiel kónnen die Profile 
so geformt werden, dafi sie uber die Eisenprofile ge- 
schofoen werden kónnen (Abb. 48), oder es werden an 
den Blechprofilen innen Gewindebolzen angelótet usw.

4. H o h I p r o f i I e (s. Abb. 49). Derartige Profile werden 
meist aus ursprunglich runden Rohren auf der Ziehbank 
in einem oder mehreren Zugen kalt auf die gewunschte 
Form gebracht. Hierfur kommen nur sehr gut kalt- 
verformbare Metalle in Frage, wie z. B. Tombak, Messing, 
auch Aluminiumlegierungen.
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