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FUHRERTAGUNG 
DER DEUTSCHEN ARCHITEKTEN UND INGENIEURE

Die Poliłisdie Zentralkommission der NSDAP. (Unter- 
kommission III B), der Kam pfbund Deutscher Architekten 
und Ingenieure (KDAI) und der Reichsbund Deutscher 
Technik (RDT) hatten am 24. und 25. Juni zu einer Fuhrer- 
łagung nach W eim ar eingeladen, zu der sich uber 1000 
Teilnehmer eingefunden hatten. Der Zweck der Tagung 
war, die Aufgaben der deutschen Technik beim W ieder- 
aufbcu unserer W irtschaft eindeutig zu umreiften, ferner 
klarzulegen, was deutsche Kunst ist. AuGerdem sollten 
die Verhandlungen zwischen den Verbanden der freien 
und angestellten Baugestalter, die dem KDAI und somit 
der Politischen Zentralkommission unterstellt werden, ge- 
fórdert werden. Das Ziel ist ihre Zusammenfassung zum 
Einsatz fur den W iederau fbau  unserer W irtschaft.

Die Tagung begann am 24. Juni mit einem Begruflungs- 
abend, an dem der Leiter der UIIIB, D iplom ingenieur 
Feder, sprach. Im AnschluG daran fand eine geschlossene 
Sitzung statt. Die groBe óffentliche Kundgebung am 
25. Juni eróffnete der G aufachbearbeite r in W eim ar, 
Oberingenieur Stutzer, aufJerdem sprach ein Vertreter 
der Thuringischen Regierung, O berreg ierungsra t Móhren- 
sdilager, und ein Vertreter der mitteldeutschen W irtschaft, 
Dr. Bichmann. Sodann begann D ipl.-lng. F e d e r ,  der 
nunmehrige Staatssekretar, seine gro flange leg te  Rede uber

Die A ufgaben d e r deutschen Technik be im  W ie d e r 
aufbau der deutschen W irts c h a ft
B e d e u t u n g  d e r  T e c h n i k

Inmitten dieses ungeheuren Geschehens besinnt sich end- 
lidi einmal die Technik au f sich selbst. A llzusehr ver- 
sdiuttet war das W issen um die Ehre, Bedeutung und 
Wurde der Technik. Der Mensch alle in hat Technik. Sie 
ist das geistige Prinzip, die das W erkzeug schuf in der 
Hand des Menschen. Die Technik umspannt in ihrer 
Totalitat das gesamte w irtschaftliche Leben. W ir Tech- 
niker sind es, die alles geschaffen haben durch die Jahr- 
tausende, von den agyptischen Pyramiden uber die herr- 
lichen mittelalterlichen Dome bis zu den heutigen Hóchst- 
leistungen der Technik. W ir  Techniker sind es, die im 
hóchsten Sinne des W ortes dem gesamten Volke dienen. 
Wir wollen auch gerne Diener sein, aber keine Kulis. 
Deshalb beanspruchen w ir grundsatzlich, da6  die tech- 
nisdien Belange in den Handen von Technikern sind. Um 
dieses grof3e Ziel zu erreichen, beda rf es noch ernstester 
Erziehungsarbeit, in erster Linie e iner Erziehung zur 
nationalsozialistischen Staatsgesinnung; denn alles was 
geschieht, muG politisch o rien tie rt werden. Es geht um 
nichts Geringeres ais darum, die Technik im Dienste der 
Allgemeinheit einzusetzen, die Technik zu einem Segen 
unseres Volkes zu machen und nicht zu einem Fluch.

Die ernsteste Dberlegung in diesem Zusammenhang ist 
die Untersuchung der G efahrenque lle  durch w e ltw irt-

schaftliche Verflechtung, die dauernd ungeheure Stó- 
rungen erzeugt. Die Volker sind nicht mehr selbstandig, 
sind voneinander abhangig. Diese A bhangigkeit ist zur 
Abhangigmachung ganzer Volker ausgenutzt worden. 
Eine zweite G efahr ist die Entwurzelung und Proletari- 
sierung g ro fie r Teile des Volkes. Eine dritte G efahr ist 
die GroBstadt und die Grofistadtindustrie. Die Grof5- 
stadt ist das G rab der Vólker. W ir  sind abgekommen 
von der Reinheit und Klarheit des Zusammenhanges mit 
der deutschen Heimatscholle. Der einzelne ist abhangig 
geworden von der Maschine und dem Kapitał. Die 
Technik wurde mifJbraucht. Die W iederherstellung der 
inneren Beziehungen zwischen Mann und W erk ist eine 
der ungeheuersten staatspolitischen A ufgaben, die es 
zu lósen gilt.

O r g a n i s a t i o n  d e r  T e c h n i k  

W enn w ir die Augen nicht geschlossen haben vor den 
G efahren, die uns umgeben, so erkennen w ir sofort, w ie 
grundlegend wichtig es ist, die Techniker zusammen- 
zufassen und w ie wichtig es ist, da fi eine solche Zu
sammenfassung organisatorische Formen annimmt. Die 
A rbe it des einzelnen ist w ie immer die G rund lage; aber 
alles mufi getragen werden vom Dienst am ganzen 
Volke. Zum erstenmal in der Weltgeschichte hat der 
Nationalsozialismus es unternommen, d i e A r b e i t  z u 
o r g a n i s i e r e n .  G eling t es uns, dies zu vollenden, 
so bedeutet dies das Ende des Liberalismus. Die W e lt 
geht nicht von alle in. Eine Obersicht muf} da fur sorgen, 
da fi die Technik gele itet w ird , dam it sie sich nicht so ver- 
heerend auswirkt w ie bisher. Hier w a lte t ein neues 
Prinzip, das seither nicht durchgefuhrt worden ist. Die 
Front der A rbe it ist die g ro6 e Schule der Erziehung zur 
W eltanschauung des Nationalsozialismus. „D u bist nicht 
alle in fu r dich, sondern dinendes G lied. W enn du dich 
eingliederst, so dienst du am besten dem Volk und Vater- 
land und d ir selbst." D ie  A r b e i t s f r o n t  hat die A u f
gaben der Erziehung zum Nationalsozialism us und jene 
der gegenseitigen H ilfe le istung; aber sie hat nicht die 
Aufgabe, in die Belange der W irtschaft hineinzureden. 
Dazu ist d e r  w i r t s c h a f t s s t a n d i s c h e  A u f b a u  
da. A u f dieser G rund lage baut sich der W irtschaftsstand 
auf. A rbe itgeber und Arbeitnehm er miissen dort zu- 
sammenarbeiten; ihr Ziel ist die Gutererzeugung. Im 
W irtschaftsstand mussen die Fragen von Lohn und G ehalt 
ausgeglichen werden. H ier muf3 das Verstandnis geweckt 
werden fu r die wirtschaftspolitischen Arbe iten im ganzen 
und im einzelnen. Die A rbe its front hat im Gegensatz 
dazu die Aufgaben seelischer A rt; denn es ist eine A u f
gabe des Herzens, N a tionalsozia list zu sein. Ein drittes 
tr itt hinzu: man b le ib t grundsatzlich das ganze Leben 
lang in einem einzigen Beruf. Es genugt nicht alle in die 
seelische Schulung des Menschen; es genugt nicht der
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Zusammenhalt der verschiedenen Sachgebiete. Es tritt 
das geistige Prinzip hinzu. Dazu sind die B e r u f s -  
v e r b a n d e  geschaffen, die sich mit der A rbeitsfront 
und dem Wirtschaftsstand zusammenschliefien. A r b e i t s 
f r o n t ,  W  i r t s c h a f t s f r o n t u n d  B e r u f s f r o n t  
s i n d  d i e  G r u n d l a g e n  d e s  N e u a u f b a u e s .  

Fur uns Architekten und Ingenieure ist der K a m p f -  
b u n d  d e r  D e u t s c h e n  A r c h i t e k t e n  u n d  I n 
g e n i e u r e  das g ro fie  Sammelbecken. A uf dem Boden 
des Nationalsozialismus haben w ir H iiter der grofien 
A ufgaben zu sein, die die Technik in ihrer T o ta lita t stellt. 
Der KDAI untersteht der Politischen Zentralkommission. 
Diese besteht aus der Abte ilung I f i ir  das Parlament, II f iir  
die Presse, III f i ir  die W irtschaft. Die letztere ist unter- 
te ilt in die Unterkommission III f iir  die W irtschaftspolitik 
und III B f iir  W irtschaftstechnik und Arbeitsbeschaffung. 
Der KDAI unterstutzt die Unterkommission III B. Seine be
sondere A ufgabe ist die Sammlung und organisatorische 
Erfassung der deutschen Architekten und Ingenieure zu 
ihrer nationalsozialistischen Erziehung, Schulung und 
Fiihrerauslese f iir  die kommenden gro fien Staats- und 
W irtschaftsaufgaben. Er ist die Stelle, die die berufs- 
standische Eingliederung der Architekten und Ingenieure 
in den Standestaat vorbereitet. Der Kreis der erfassenden 
Personen hat sich auf alle Zweige der Technik im 
weitesten Sinne zu erstrecken, wobe i ein korpora tiver 
Beitritt technischer O rganisationen und Verbande unzu- 
lassig ist. Der Reichsverband Deutscher Technik ist schon 
lange Jahre in dieser Richtung gegangen, doch w ar der 
W eg o ft falsch. G rundlegend gilt, da fi das Entscheidende 
im Leben die Gesinnung ist. Sachkenntnis mufi das Fun
dament sein. Aber Intelligenz ist eine hóchst minder- 
wertige Eigenschaft, wenn sie nicht gleichzeitig mit 
Charakter gepaart ist.

A u f g a b e  d e r  T e c h n i k

Das Ideale ware eine to ta le  Zusammenfassung in einem 
Ministerium der Technik oder in einem Ministerium f iir  
Arbeitsbeschaffung. Heute befassen sich sechs bis sieben 
M inisterien mit Arbeitsbeschaffung. Jedes w ill A rbe it be- 
schaffen. Es feh lt die einheitliche Hand, die dem Be- 
deutungsvollsten Schlagkraft verleiht. Der W iederauf- 
bau der deutschen Volkswirtschaft mufi grundsatzlich in 
e i n e  Hand gelegt werden. Trotz dieses Fehlers in der 
derzeitigen O rganisation der Arbeitsbeschaffung darf 
niemand ungeduldig werden, wenn es langsam vorwarts 
geht. W as hatte der Nationalsozialism us getan, wenn 
er nicht hatte warten kónnen. Trotz a lle r Schlage haben 
w ir das Ziel erreicht: Deutschland ist unser. Vier M onate 
erst ist es unser. W ievie l bedeutet das im Vólkerleben. 
W elche A rbe it ist in diesen vier M onaten geleistet 
worden. W ahrend dieser Zeit wuchs dauernd drohendes 
G ew ólk am Himmel. Am Tage nach seiner gro fien 
Reichstagsrede hat der Fuhrer sofort eine Kabinettssitzung 
uber den Aufbau der W irtschaft einberufen.

W as ist unser Plan? W ir sind grundsatzlich fu r eine Ab- 
kehr von weltwirtschaftlichem Denken. Der Binnenmarkt 
ist w ichtiger ais der Export. Zuerst kommt d ie  Heimat, 
dann die W eit. W ir wollen den Export in jeder W eise 
pfleglich behandeln. Es ist jedoch irrsinnig, Fertigwaren 
einzufuhren, die w ir selbst erzeugen oder erzeugen 
kónnen. 1928 bis 1929 wurden f iir  sechs M illia rden 
Lebensmittel und Fertigwaren eingefuhrt, die w ir gró fiten- 
teils selbst hatten erzeugen kónnen. Das bedeutet drei 
M illionen Arbeitslose. D a r a u s  e r g i b t  s i c h ,  w i e  
w i c h t i g  es  i s t ,  d i e  W i r t s c h a f t  v o n  R e i c h s  
w e g e n  z u  l e i t e n .  Erst vor einigen Tagen wurde

ein gewaltiges Problem aus der Taufe gehoben, das 
R e i c h s a u t o b a h n e n n e t z .  Auch der S t r a f i e n 
b a u  ist einer einheitlichen Leitung unterstellt worden. 
Dies ist ein Anfang und ein Programm. Nur mit klarem 
staatspolitischem W illen  und eisernem Kampf auch gegen 
den Amtsschimmel kónnen alle Hemmungen beseitigt 
werden. Dasselbe w ie fu r den Verkehr g ilt fiir  die 
E n e r g i e b e w i r t s c h a f t u n g .  W eswegen kostet der 
Strom bald 5, ba ld 30, ba ld  11 Pfennig? 20 Millionen 
Volksgenossen sind nationalw irtschaftlich gesehen min
destens ebensoviel w ert w ie 100 G rofiindustrie lle. W ir 
planen deshalb eine staatliche Elektrizitatsversorgung. 
Ein anderes G ebiet ist die K r a f t s t o f f v e r s o r g u n g .  
Die Vergrófieung der deutschen Rohstoffbasis ist eine 
A rbeit, an der Tausende von Ingenieuren Brot fanden. 
Ich habe den Antrag gestellt, d a fi eine l n v e n t u r  d e r  
d e u t s c h e n  B o d e n s c h a t z e  durchgefiihrt wird. 
Es ist traurig , d a fi w ir heute nicht einmal wissen, was wir 
selbst haben und unser Heil vorw iegend in Ubersee 
suchen. Eine weitere gew a ltige  A u fgabe erwachst dem 
Baugewerbe durch die W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e s  
d e u t s c h e n  A l t h a u s b e s i t z e s .  Das Baugewerbe 
ist das Schlusselgewerbe f i ir  alles ubrige. Durch die Be- 
lebung der Bautatigkeit kann unter allen Umstanden eine 
volle M illion  Volksgenossen A rbe it und Brot finden. Ic h  
k a n n  h i e r  a u s s p r e c h e n ,  d a f i  d e r  K a n z l e r  
d e r  A u f f a s s u n g  i s t ,  d a f i  d e r  S t r a f i e n b a u  
u n d  d i e  W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e s  A l t h a u s 
b e s i t z e s  d i e  z w e i E c k p f e i l e r  d e s W i e d e r -  
a u f b a u e s  s i n d .  Das letzte ganz gro fie  Gebiet ist 
die S i e d l u n g  ais bevólkerungspolitische Aufgabe. Die 
Siedlung ist keine romantische Angelegenheit; die Stadt
randsiedlung insonderheit ist eine Angelegenheit fiir  ein 
alterndes Volk. Es ist eine Gemeinheit, Leute am Rand 
der Stadte anzusiedeln, wenn sie nicht leben kónnen. Es 
g ib t Aufgaben in H iille  und Fulle; beispielsweise mufite 
man einige Batterien auffahren, um einen Teil von Berlin 
zusammenzuschiefien, in dem unsere Volksgenossen da- 
hinsiechen und ihn neu aufbauen. Es ist vó llig  sinnlos, 
mit der Arbeitsbeschaffung bei einem mehr oder weniger 
unwesentlichen Teilgebiet anzufangen. Anderes ais 
to ta le  A ufgaben anzugreifen ist zwecklos.

W ir sind eben daran, p rinz ip ie ll Rechenschaft daruber 
abzulegen, welche enormen Aufgaben die Technik be
sitzt. Der schwerste Kampf steht mir bezuglich der 
F i n a n z i e r u n g  bevor. Ich werde nicht nachgeben. 
Entweder w ir lassen uns fesseln und unsere Arbeit ab- 
hangig machen von einem Haufen Goldes, oder wir 
stellen die M itte l bereit, die notwendig sind. Jedes Volk 
ist so reich, ais es A rbe it zu organisieren vermag. 

Noch eines w ill ich nicht vergessen: Der Schópfer tech
nischer Erfindungen hat ein Recht au f sein geistiges 
Eigentum; aber nur so weit, ais dies mit den national
sozialistischen Belangen vere inbar ist. Einer meiner Piane 
ist eine Akadem ie der Erfindungen. N otw endig ist, wie 
vorhin kla rge legt, die Ausmerzung der Schaden der 
Technik durch ein M i n i s t e r i u m  d e r  T e c h n i k  
u n d  A r b e i t s b e s c h a f f u n g .  W ir  durfen uns nie
mals entfernen von dem Ziel, immer Diener zu sein. Wir 
wollen wegkommen von der M a jo rita t der Zahl, von der 
Souveranitat der Sachkenntnis. A lles mufi durchgluht sein 
von einem heifien Herzen und von einem klaren Ver- 
stand. W ir  werden nicht ruhen, uns f iir  die deutsche 
Technik das Fuhrertum zu erkam pfen, das ihr zukommt.

Der Schlufl des Tagungsberichts, d e r d ie  Rede von Professor Schultze- 
N aum burg  uber „B lu tge b u nd e n e  ode r ze itgebundene  Kunst" enthalt, 
fo lg t im nachsten Heft.

H e i s s
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DER HEUTIGE STAND DER ELEKTROWARME

Einfuhrung in die Elektrowarme

Fiir viele bedeutet die Elektrowórme-Ausstellung in Essen 
eine Oberraschung; denn bis vor kurzer Zeit hat der 
Techniker, der nicht unm itte lbar mit Elektrowćirme zu tun 
hatte, kaum etwas davon gehórt. V ielle icht ist in den 
letzten Jahren gelegentlich aufgefa llen , d a fi man nun 
auch schon elektrisch kochen kann oder daG eine ganze 
Siedlung mit elektrischen Herden und HeiGwasser- 
speichern ausgestattet wurde. DaG man es gerade heute 
wagt, eine groGe Ausstellung alle in auf Elektrowćirme 
abzustellen, lieG weiteste Kreise aufhorchen. Deshalb 
ist es fiir  die Baufachleute an der Zeit, sich iiber dieses 
neue Gebiet zu orientieren.

Die E igenart d e r E le k tro w a rm e
Um das Wesen und die Bedeutung der Elektrowarme 
richtig erkennen und w iird igen  zu kónnen, ist es not
wendig, zunachst auf die physikalisch-technischen Grund- 
lagen kurz einzugehen. Bei der Elektrowarme handelt 
es sich um eine vó!!ig neuartige W arm eerzeugung. Die 
bisherige W arm eerzeugung beruhte fast ausschlieGlich 
auf der offenen Flamme. Die den Brennstoffen (Holz, 
Kohle, Torf, Gas, D l u. dgl.) innewohnende W arm e w ird 
erst durch einen chemischen VerbrennungsprozeG fre i 
und nutzbar. Diese A rt der W arm eerzeugung ist mit 
vielen Begleitumstanden verknupft: V orra tha ltung der 
Brennstoffe (Lagerraum oder Behalter), Heranschaffen an 
die Feuerungsstelle (das Gas macht in gewissen Punkten 
eine Ausnahme!), Anziinden und Verbrennen unter ge- 
niigender Zufuhr von Sauerstoff (Luftverbrauch, Luft- 
verschlechterung). Die durch die Verbrennung fre i- 
werdende W arm e muG in geeigneter W eise an die Stelle 
gefuhrt werden, w o sie benó tig t w ird  (Flammen- und 
Heizgasfiihrung). Durch die Verbrennung entstehen 
Ruckstande (Schlacke, Asche, RuG, Abgase), die entfernt 
werden mussen. Dies g ilt vor allem fur W arm eiiber- 
tragungsstellen (Topfbóden, W asserrohre usw.), um einen 
móglichst giinstigen W irkungsgrad zu erzielen.

Das alles fa llt bei der Elektrowarme fort. Die Umsetzung 
der elektrischen Energie in W arm e ist an keinen Ver- 
brennungsvorgang, a n  k e i n e  F l a m m e  g e b u n -  
d e n ,  sondern erfo lg t ohne irgend welche Begleit- 
erscheinungen auf rein physikalischem W ege beim Hin- 
durchflieGen des Stromes unm itte lbar im Heizdraht. Es 
ist eine fur die Elektrotechnik grundlegende Erscheinung, 
dafi beim FlieGen von elektrischem Strom immer W arm e 
entsteht. So wenig erwiinscht diese W arm ew irkung des 
Stromes beim Bau von Elektromdtoren, Transformatoren 
usw. dem Elektrotechniker ist, so bedeutungsvoll ist sie 
fiir die Warmewirtschaft.

Je nach der Bemessung des W iderstandes (Lange, Q uer- 
schnitt und Beschaffenheit des Stoffes) kann bei der 
Elektrowarme nicht alle in eine be lieb ige W arm em enge 
erzeugt werden, sondern auch unm itte lbar in der Heiz- 
quelle eine beliebige Temperatur. Diese g e n a u e  B e -  
h e r r s c h u n g  v o n  W a r m e  u n d  T e m p e r a t u r  
bildet den zweiten grundlegenden Fortschritt in der 
Warmetechnik. Die W arm eerzeugung durch eine Flamme 
ist stets an eine bestimmte (iiber 1000 '' liegende) Ver- 
brennungstemperatur gebunden. Die W arm e muG daher

D ip lom ingen ieu r E. D ittle r, Berlin

in ihrer Temperatur erst dem jeweiligen Zweck angepaGt 
werden (durch Luft- oder Wasserzwischenschaltung
u. dgl.). Die Elektrowarme dagegen kann mit 70 0 (Heiz- 
kissen) ebensogut erzeugt werden wie mit 7000 zum 
G liihen oder Schmelzen von M etallen. AuGerdem ist die 
Reglung von Temperatur und W arm em enge so fein- 
stufig, w ie bisher niemals móglich.

Der dritte wichtige Fortschritt lieg t in der geradezu un- 
begrenzten A n p a s s u n g s f a h i g k e i t  d e r  B e 
li e i z u n g an den jeweiligen Bedarf. Der Heizdraht laGt 
sich uberall in einfachster W eise hinfiihren, einbauen, an- 
pressen, herumwickeln u. dgl. mehr. Er kann beliebig 
unterteilt und gleichmaGig verte ilt werden. W ir  haben 
hier eine ahnliche Abkehr von der bisherigen Gebunden- 
heit, w ie sie das elektrische Licht in der Beleuchtungs- 
technik brachte. Fiir den Baugestalter ergaben sich ganz- 
lich neue W ege in der Gestaltung. Auch die Elektro
warme kennt keine Gebundenheit in der Raumaufteilung, 
keine G ebundenheit an einen Kamin u. dgl. W as ans 
Licht soli, kann mehr zum Fenster geriickt werden, und 
selbst im kleinsten Raum laGt sich ohne hygienischen 
Nachteil eine elektrische Kiiche einbauen. Das Heiz- 
wassergerat kann eine tote Nische ausfiillen. W o  immer 
sich ein diinnes Rohr mit ein paar Kupferdrahten hin
fiih ren laGt, kann Elektrowarme angewandt werden. 
Diese vó llig  andersartige W arm eerzeugung muGte in 
ihrer erstaunlichen Einfachheit, Beąuemlichkeit und 
Sauberkeit auf allen G ebieten der W arm ewirtschaft auf- 
riitte lnd und neugestaltend w irken. W enn die Elektro
warm e auch erst am Anfang der Entwicklung steht, so 
kann sie doch nach den wenigen Jahren einer auf 
breitere Basis eingestellten planmaGigen Elektrowarme- 
wirtschaft schon beachtliche Fortschritte in der Technik 
und in der Verbreitung aufweisen, w ie dies die Elektro
warme-Ausstellung zeigt. Dort ist auch ein e inzigartiger 
Uberblick uber die Anwendungsgebiete in Haushalt, Ge- 
werbe, Industrie, Landwirtschaft, kurz auf allen Gebieten 
unseres Lebens und W irkens gegeben. Es w iirde  zu w eit 
fiih ren , auf alle Einzelheiten hier auch nur andeutungs- 
weise naher einzugehen. Fiir den Baufachmann ist es 
wichtig, einen Einblick in die fu r sein Schaffen wichtigsten 
Móglichkeiten zu erhalten.

A n w end u n gsg eb ie te  d e r E le k tro w a rm e
Durch die Elektrowarme ist die Frage der Energie- 
versorgung, insbesondere von W ohnhausbauten in ein

Die elektrische Kuchę kann den W unsdien d e r Hausfrau entsprechend 
nach arbeitstechnischen Gesichtspunkten e inge rich te t w erden
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Selbst im verschliefibaren Schrank lassen sich elektrische Kochgerate unter- 
b ringen

neues Stadium geruckt, da heute auch der W arm ebedarf 
durchweg durch die elektrische Energie gedeckt werden 
kann. Kleine Heiz- und Kochgerate kennen und schatzen 
w ir schon seit langerer Zeit in unserem Heim. Das elek
trische Bugeleisen, das Heizkissen sind unentbehrliche 
Helter. Kein W under, da fl der Hausfrau eine vollstandige 
Elektrifizierung ihres Haushalts ais das Ideał vorschwebt. 
Dieser Wunsch ist e rfiillba r.

D a s  K o c h e n

Das elektrische Kochen ist heute weder ein Problem noch 
ein Luxus. Ober hunderttausend Hausfrauen kochen be
reits elektrisch. Fur a lle Bedarfsfalle g ib t es technisch 
hochwertige Kochgerate, von der Schnellkochplatte fu r 
das Junggesellenheim bis zum V ierpla ttenherd mit Brat- 
rohr, G rill und W armekammer. Die wichtigsten Teile sind 
genormt, die gangigsten Typen bereits standardisiert. 
Fur das elektrische Kochen im Haushalt werden so- 
genannte Kochstromtarife gewahrt (meist zwischen 8 und 
10 Pfg. je kWh), so da fl auch der Betrieb durchaus w irt- 
schaftlich ist. Das gleiche g ilt f iir  das Kochen im groflen 
Stil, in Gaststatten, Krankenhausern usw. Die Groflkuche 
hat sich ebenfalls technisch und wirtschaftlich bewahrt. 
Aus Betrieben a ller A rt und G ró fle  liegen jahrelange 
gute Erfahrungen vor. Auch in den verwandten Gewerbe- 
zweigen w ie Backereien und Konditoreien finden w ir 
elektrisch beheizte Backófen in g ro fle r Zahl, w ir nach- 
fo lgende Statistik zeigt:

1931 1932
Groflkuchen . . .  491 599
El. Backófen . . . 513 603

W a r m w a s s e r v e r s o r g u n g

Die Elektrowarmetechnik hat einen neuen Heiflwasser- 
bereiter entwickelt, das Speichergerat, um vor allem den 
b illigen Nachtstrom (etwa 5 bis 7 Pfg.) ausnutzen zu 
kónnen. Das Speichergerat hat den Vorzug, da fl es sehr 
heifles Wasser (85 °) stets bereit halt und sofort abgeben 
kann. Es mufl aber so g ro fl gew ahlt werden, da fl es den 
normalen Tagesbedarf deckt. Bei sehr schwankendem 
Bedarf werden zweckmaflig Klein- oder Durchlaufspeicher 
yerwendet, die nur eine geringe M enge (3 bis 10 I)

speichern und nach Entleerung schnell w ieder heifles 
Wasser bereiten. Solche Speicher sind vor allem fiir  die 
Kuchę und das Brausebad geeignet. Die gleichen Typen, 
w ie sie im Haushalt Verwendung finden, haben sich auch 
beim A rz t und Friseur, beim Schlachter und in der Milch- 
handlung eingefiih rt. Fiir g ró fleren W armwasserbedarf, 
z. B. f i ir  V illenhaushaltungen oder zur Ausstattung von 
W aschraumen, Badeanstalten usw., kommen stehende 
Warmwasserkessel mit eingebautem  Heizkórper in 
Frage.

R a u m h e i z u n g

Fur kurzzeitige Erwarmung von Raumen und Arbeits- 
platzen, besonders in der Dbergangszeit im Herbst und 
Fruhjahr, haben sich die tragbaren Strahlsonnen und 
etwas leistungsstarkere Strahlófen sehr gut eingefiihrt. 
Am Schreib- und Nahtisch, ubera ll lassen sie sich bequem 
so aufstellen, da fl die W arm e nur dorth in strahlt, wo 
man sie braucht (z. B. au f die Fufle gerichtet). Auch im 
Badezimmer, w o nur kurzzeitig zu heizen ist, kann ein 
Strahlófen an die W and m ontiert werden. Fiir D a u e r -  
h e i z u n g  von Raumen g ib t es verschiedene technische 
M óglichkeiten: gró fle re  Strahlófen w ie eben genannt, 
W armwasserheizung durch Z irkulationsófen, elektrisch 
beheizte keramische O fen, die in gleicher W eise Warme 
ausstrahlen w ie der Kachelofen. Um ein Bild davon zu 
bekommen, w ie g ro fl ein solcher O fen bemessen werden 
muflte, kann man uberschlagig mit 20—70 W , im Durch- 
schnitt mit etwa 50 W  je cbm Raum rechnen. Fiir ein 
Zimmer von 20 cbm mufl man also mit einem Ofen von 
etwa 1000 W , bei 50 cbm Rauminhalt von etwa 2500 W 
oder 2,5 kW  rechnen. W enn auch die volle Leistung nur 
zum Anheizen benótigt w ird  und man f iir  die Dauer mit 
Yi oder % der Leistung auskommt, so kann die Elektro- 
dauerheizung nur bei besonders gunstigen Strompreisen 
in Betracht gezogen werden. Trotzdem ist die elektrische 
Raumheizung schon mehr in Gebrauch, ais man denkt, 
besonders in Fallen, w o Explosionsgefahr besteht, in 
Raumen, die nur kurzzeitig zu beheizen sind, wie z. B. 
in Kirchen. W ir  haben in Deutschland bereits etwa 
600 elektrisch beheizte Kirchen.

W  a s c h e n

Die elektrisch beheizte Sprudelmaschine, die insbe
sondere mit billigem  Strom automatisch arbeitet, w ird in 
verschiedensten G roflen im Haushalt benutzt, fur die 
Babywasche w ie f iir  die ganze Haushaltwasche. In der 
Waschkuche, besonders von gró fleren Wohnhausblocks, 
finden w ir elektrisch beheizte Trommelwaschmaschinen, 
Trockenkammern und Bugelmaschinen —  Einrichtungen, 
die die W asche in einem halben Tag erledigen lassen 
und dem W aschtag seinen Schrecken nehmen.

K u h I e n

Der G edanke, d a fl mit E lektrowarme auch gekuhlt wer
den kann, mag zunachst verwundern. Tatsachlich ist es 
móglich, durch Heizung einen Absorptionsprozefl ein- 
zuleiten, der zur Kiihlung fiih rt. G erade die auf diesem 
Prinzip aufgebauten Kuhlschranke haben das Preisniveau 
der kleinen Haushaltschranke von 800 bis 1000 RM auf 
300 bis 500 RM herabgesenkt, so da fl eine Anschaffung 
fur g ró fle re  Kreise in Frage kommt.

Die vielseitige V erw endbarkeit der Elektrowarme im 
Haushalt, insbesondere die M óglichkeit, elektrisch zu 
kochen und Heifiwasser zu bereiten, hat schon zu einer 
Reihe von e l e k t r i s c h e n  S i e d l u n g e n  gefuhrt, 
von denen einige hier angegeben seien.
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Einige yollelektrische Siedlungen

O rt Nam e d e r S iedlung
Anzahl 

der e lektr. 
Herde

Anzahl 
der HeiSwasser- 

speicher

W iev ie l
W ohnungen

Erriditungs-
jahr

Berlin Heim at A . G ., S iemensstadt 512 512 1930
II H eim at A . G ., S teg litz 866 46 866 1931

Bremen A fa -S ied lung , BismarckstraBe 189 _ 189 1930
Darmstadt H andw erker Bauges.,

S iedlung Dietrich-Eckart-Platz 72 144 72 1931
Elberfeld H indenburg-S ied lung 114 182 178 1928/1930
Frankfurt a. M. Rómerstadt 1220 1220 1220 1928

n Praunheim 138 414 276 1929
Hamburg S iedlung Horn 136 _ 139 1932

a Langenhorn-G ro fi Borstel 194 _ 234 1932
Koln R iehler Heimstatten 650 _ 650 1927
Potsdam Beam ten-W ohnungsverein, Sigismundstrafie _ 125 125 1930
Stettin Zabelsdorf-Braunsfe lde 118 118 125 1929/1932

All diese Verwendungsarten der Elektrowarme finden 
wir naturlich in entsprechender W eise auch in gew erb
lichen Betrieben, besonders im Gastwirts- und Nahrungs- 
mittelgewerbe. Aus dem G eb ie t der m etallverarbeiten- 
den Industrie interessiert den Baufachmann am starksten 
das elektrische Schweifien.

E l e k t r i s c h e s  S c h w e i f i e n  i m H o c h -  
und  B r u c k e n b a u

Von den beiden M óglichkeiten des elektrischen 
Schweifiens, der W iderstands- und der Lichtbogen- 
schweifiung, kommt fu r die Bautechnik hauptsachlich die 
zweitgenannte A rt in Frage. In Deutschland finden w ir 
bereits elektrisch geschweifite Stahlskelettbauten, Hallen- 
bauten mit g ro fie r fre ie r Spannweite usw. V or allem 
auch im Bruckenbau hat sich d ie Elektroschweifiung be- 
wahrt. Die wichtigsten Vorte ile  gegenuber der Nietung 
liegen in der Gewichtsersparnis, die etwa 15 bis 20 v. H. 
ausmacht. So ist die langste geschweifite Strafien- 
brucke Deutschlands, die Schlachthofbrucke bei Dresden, 
um etwa 75 Tonnen leichter geworden. Durch den W eg- 
fall der N ietverwendung ergeben sich einfachere Kon- 
struktionen, die statische Berechnung w ird  erleichtert, 
auch die Ausfuhrungszeichnungen werden schneller 
fertig. Sowohl die V ora rbe it in der W erkstatt w ie auch 
die Montage ist einfacher. N ich t zuletzt ist es fu r den 
von Larm geplagten G ro fis tad te r eine W oh lta t, wenn der 
immerwahrende Krach des Niethammers fo rtfa llt.

Forderungen  f i ir  den B aug esta lte r
D ie  k u n f t i g e  E n e r g i e v e r s o r g u n g 
b e s o n d e r s  v o n  W o h n h a u s e r n

Dberall, w o Menschen wohnen und arbeiten, w ird  
Energie f iir  Licht, Kraft und W arm e benótigt. Bisher ga lt 
in vielen Fallen ais Norm : Elektrizitat fu r Licht und Kraft, 
Holz und Kohle oder Gas fu r W arm e. Jetzt, da auch 
die Elektrizitat technisch und w irtschaftlich konkurrenz- 
fah ig  in die Reihe der W arm espender tritt, erhebt sich 
die Frage, ob und inw iew eit unter Ausnutzung der 
Elektrowarme eine Beschrankung au f zwei oder eine 
Energiequelle sich durchfuhren la fit. Die Elektrowarme 
hat zweifellos vieles( was fu r sie spricht: Sauberkeit, 
Bequemlichkeit, Arbeitserleichterung usw. Technisch be
stehen keine Schwierigkeiten, es ist also im wesentlichen 
eine Frage der W irtschaftlichkeit, sowohl fu r den Bau w ie 
fu r die Benutzung der W ohnungseinrichtung.

Diese Frage kann niemals allgemein beantw ortet werden, 
sondern ist von Fali zu Fali zu prufen. Es lassen sich 
nur Gesichtspunkte angeben, die dabei zu beachten 
sind. Angenommen, es handelt sich darum, einen W ohn- 
hausblock zu erstellen und neben Elektrizitat fu r Licht 
und Kraft z. B. Gas f i ir  Kochen und Heifiwasserbereiten 
zu verlegen oder auch Elektrizitat. Dann g ilt es zu
nachst zu prufen, ob elektrisches Kochen und H e ifi
wasserbereiten mit den órtlichen Tarifen Kosten ergeben, 
die fu r den M ieter tragb a r sind. A uf jeden Fali ist auch 
zu uberlegen, ob Stromentnahme hochspannungsseitig

Anordnung e lektrisd ier H e izk ó rp e r zu r  
Fu6bankbeheizung in e in e r  Kirełie
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und Umformung durch eigenen Transform ator nicht einen 
solch geringen Durchschnittpreis f iir  W arm e und Licht 
erg ib t, da fi dadurch fu r den M ieter sogar Ersparnisse 
gegeniiber den bisherigen Ausgaben eintreten. Dieser 
W eg ist bei verschiedenen Siedlungen mit Erfolg be- 
schritten worden. In zweiter Linie kommen die Kosten- 
frage f iir  Bau und Einrichtung, sofern die G erate zum 
Haus gehóren sollen. Der Ersparnis an Zufiihrung und 
Installation einer zweiten Energie steht nur eine geringe 
Verteuerung der einen Energieart durch Verstarkung der 
Leitungen gegeniiber. W o  Sammel-Warmwasserversor- 
gung oder Sammelheizung vorgesehen ist, d iirften heute 
kaum noch besondere G riinde gegen die Verwendung 
der elektrischen Kiiche sprechen. In Zweife lsfallen ist 
darau f Riicksicht zu nehmen, was dem M ieter gró fiere

Annehmlichkeiten bietet. Das durfte fu r die Vermiet- 
barkeit von W ohnungen mit ausschlaggebend sein, zu- 
mal die elektrische Kiiche in immer weitere Kreise 
dringen w ird.
Aus all dem geht hervor, d a fi der Baugestalter recht- 
zeitig  auch in dieser Richtung planen mufi. Die Energie- 
versorgung eines Hauses oder bautechnisch ausgedruckt, 
die Installation, gew innt immer mehr an Bedeutung im 
Gesamtrahmen eines Baues, da der W ohnungskomfort 
unserer Zeit sich zum gró fiten Teil au f eine durchdachte 
und zweckm afiige Installation stutzt. Eine rechtzeitige 
Fiihlungnahme mit dem Elektrofachmann ist daher auf 
jeden Fali zweckm afiig , da die elektrische Installation 
Fragen beriihrt, die schon bei der ersten Planung eine 
Rolle spielen.

Wirtschaftliche Elektrowarme-Anwendung in Haushalt und Siedlung
Ingen ieu r G. Hagem ann, Berlin

Aus dem vielseitigen Anwendungsgebiet der Elektro
warme in Haushalt und Siedlung sind es vornehmlich 
zwei Fragen, die den Baugestalter beschaftigen, das 
elektrische Kochen und das Heifiwasserbereiten. Be- 
dauerlicherweise begegnet man so manchem Vorurte il, 
in erster Linie begrundet durch den Hinweis auf die 
Kostenfrage. Diese Einstellung ist nicht mehr aufrecht 
zu erhalten, wenn man sich vergegenw artig t, welchen 
Anteil an den Kosten des W ohnungsbaues die elektrische 
Installation hat. Nach authentischen Berichten der 
Reichsforschungsgesellschaft betragt der Kostenanteil der 
elektrischen Installation bei der heutigen Ausfiihrung nur 
1 bis i y 2 v. H., ein Betrag, der kaum ins G ew icht fa llt. 
Ein Achtfam ilienhaus móge rund 100 000 RM kosten, be
rucksichtigt man hierbei rechtzeitig die erforderlichen 
Steigeleitungsverstarkungen und M ehrarbeiten f iir  den 
Anschlufi von elektrischen Kuchen und Heifiwasser- 
speichern, aber auch die Mehrkosten f iir  W ertw are , so 
w iirde  sich ungefahr ein M ehrbetrag von 600 RM, das 
sind 0,6 v. H. ergeben. Diese 2 v. H. der Gesamtkosten 
kónnen und durfen bei der Frage der elektrischen In
stallation im W ohnhausbau keine Rolle spielen.

Elektrische A n lageko sten
Diese Tatsache w ird  man vie lle icht anerkennen, aber 
einwenden, da fi heute die wichtigsten Neubauten nicht 
reine Privatbauten, sondern Siedlungen sind, und zwar 
solche, die am Rand der Stadte liegen. Man hat also 
nicht mit ausgebauten Stadtteilen, sondern mit Gebieten, 
die des Ausbaues noch bedurfen, zu rechnen, somit auch 
mit der Neuverlegung besonderer Gaszuleitungen. Volks- 
w irtschaftlich d iirfte  aber die Verlegung von Gas- 
leitungen in noch nicht gasversorgten W ohngegenden 
nicht unbedenklich sein. W ie  steht es aber mit der 
Kostenfrage der Installation im Siedlungsbau. G em afi 
einem V ortrag vor der Reichsforschungsgesellschaft kann 
man f iir  die gesamte Installation an Gas, Wasser, Elek
triz ita t und f iir  Abwasser im W ohnungsbau je laufenden 
M eter mit fo lgenden W erten rechnen:

f iir  W a s s e r .................................................. 22 RM
„ G a s ........................................................17 „
„  E le k tr iz ita t ..............................................19 „
„  A b w a s s e r ............................................. 50 „

Auf den laufenden Meter Front kommen demnach 100 RM 
oder bezogen auf den m'2 W ohnungsflache bei einge- 
schossiger Bauweise 10 RM, bei zweigeschossiger Bau- 
weise 5 RM. In dem Betrag f iir  E lektrizitat sind aber die 
Mehrkosten f iir  Leitungen und W erkstoff f iir  elektrische

Kuchen und Heifiwasserspeicher nicht enthalten. Sollte 
sich dieser dadurch um 50 v. H. erhóhen, so w ird noch 
keineswegs die Summę f iir  Gas und Strom erreicht. Man 
w iirde  demnach bei bester und vollstandigster elek- 
trischer Installation immer noch niedrigere Installations- 
kosten ais f iir  Gas und Strom zusammen erhalten. 
Immerhin ist der Betrag f iir  die Frage, ob Gas oder 
Elektrizitat, nicht entscheidend, jedoch w ird man das 
Gegenteil eines verteuernden Einflusses der Installation 
f iir  elektrische Kuchen nicht mehr behaupten kónnen. 
Beim Bau ergeben sich aber bei der Verwendung von 
elektrischen Herden und Heifiwasserspeichern durch 
Fortfall von Abzugskaminen f iir  Gas sicherlich Erspar
nisse. W enn also heute die elektrischen Herde in der 
Anschaffung sich noch etwas teurer stellen ais Gas- 
herde, so kommt man schliefilich unter Beriicksichtigung 
der Installations- und Baukosten doch zu dem Ergebnis, 
da fi ein vollstandig mit elektrischen Kuchen installiertes 
Haus oder auch eine Siedlung an Gestehungskosten 
keineswegs teurer kommt, ais ein mit Gaskiichen in
stalliertes Haus. Man kann heute noch nicht sagen, dafi 
eine vollelektrische Kiiche zu den Bedurfnissen der 
G egenw art gehórt, niemand w ird  aber in Abrede stellen 
wollen, da fi dies in 20 bis 30 Jahren der Fali sein konnte, 
demnach in einer Zeit, f iir  welche der vorausschauende 
Baugestalter sein Haus baut. Es ist also nicht einzu- 
sehen, warum man den wahlweisen Anschlufi fiir  elek
trische Herde in den jetzt zu erbauenden Hausern nicht 
sofort vorsehen soli, zumal spatere Nachinstallationen 
erhebliche Kosten verursachen.

Strom preise f i ir  elektrisches Kochen und H eili- 
w asserbere iten
Unter welchen Verhaltnissen die Inbetriebnahme von 
elektrischen Herden w irtschaftlich ist, lauft auf eine reine 
Tariffrage hinaus. Uber die Annehmlichkeiten und son- 
stigen Vorte ile des elektrischen Kochens diirften kaum 
mehr Zweife l bestehen, die Kostenfrage dagegen ist 
noch sehr umstritten. Der Hauptw ettbew erber des elek
trischen Herdes ist nun einmal der Gasherd, man wird 
daher diese Frage unzweife lhaft durch einen Vergleich 
des Verhaltnisses des Energieverbrauches beim elek
trischen Kochen zum Energieverbrauch des Gases ge- 
rechterweise lósen. Eine g ró fie re  Anzahl von Haus- 
haltungen gleicher Lebensbedingungen, ahnlicher Woh- 
nungsgrófie und sozialer Verhaltnisse mit Gas- bzw. 
Elektroherden f iir  eine g le ichartige statistische Erhebung 
zu finden, ist aber ebensowenig móglich, wie die ein-
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1 Y o lle le k tris c h e  Kuchę

wandfreie Ermittlung des Verhaltnisses des Energie- 
verbrauchs bei Gas- bzw. elektrisch betriebenen Kuchen 
durch Einzelversuche, indem verschiedene Gerichte ein
mal in elektrischen, dann in Gasgeraten zubere itet w er
den. Die Eigenschaft der einzelnen Zubereitungsarten 
bei den verschiedenen Speisen w irken sich zu o ft ganz 
anders aus. Man w ird  daher am besten verfahren, die 
Anzahl von kW h zu erm itteln, die erfo rderlich  sind, 
um 1 m3 Gas im Haushalt zu ersetzen. Das Verhaltnis 
dieser beiden Zahlen ist die A qu iva lenzziffe r.

Zur Ermittlung benótig t man die A ngabe der ver- 
schiedenen W arm eeinheiten. In Deutschland w ird  im 
allgemeinen sog. Mischgas verwendet, das gem afi dem 
Deutschen Verein von Gas- und W asserfachmannern 
folgenden Bedingungen genugen soli: Das von den Gas- 
werken abzugebende Mischgas soli ais normal be
trachtet werden, wenn es einen oberen Heizwert von 
4000 bis 4300 Kcal je cbm Gas bei 0" und 760 mm besitzt. 
Es betragt also im allgem einen:

Oberer Heizwert H Q =  4000— 4300 WE (0° 760 mm)
Unterer Heizwert H u =  3600— 3870 WE (0" 760 mm)

Praktisch ist aber die Tem peratur des Gases etwa
12—15°, so da fi nur der Heizwert bei diesen Tempera- 
turen zu Vergleichsrechnungen in Frage kommt. Im a ll
gemeinen kann man am Gasbrenner mit einem unteren 
Einheitswert von 3600 W E/m 3 rechnen. N ur bei Verbren- 
nung von Steinkohlengas w ie z. B. in der Schweiz und 
einigen wenigen O rten Deutschlands liegt der Heizwert 
etwas hóher. Da nun 1 kW h gleich 864 WE enthalt, 
wiirde sich demnach theoretisch eine A qu iva lenzziffe r 
von 1 :4  ergeben, d. h. wenn 1 cbm Gas 20 Pfennig 
kostet, durfte 1 kW h nur 5 Pfennig kosten, um eine 
gleiche W irtschaftlichkeit zu erzielen. In der Praxis er
gibt sich jedoch ein ganz anderes Bild, denn der theo- 
retische Einheitswert von 3600 W E/m 3 am Gasbrenner 
wird niemals voll und ganz dem Kochgut zugefuhrt 
werden kónnen. Das verhindern u. a. der wechselnde 
Gasdruck, die schwankende Luftzufuhr sowie der un-
regelmafiige Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Eingehende 
Untersuchungen und Feststellungen in Deutschland und 
vor allem in der Schweiz ergeben ziem lich ubereinstim- 
mend nach Harry fo lgende W erte :

Elektrizittits- und Gasverbrauch Schweizer Haushalłungen

Personenzahl je Familie 2 3 4 5 6

EINerbrauch je Kopf u. Tag in kW h 1,38 1,14 0,95 0,85 0,76
Gasverbrauch je Kopf u. Tag in cbm 
(umgerechnet au f Hu =  3600) 0,49 0,42 0,395 0,38 0,37

Verhaltnis des ElWerbrauchs in kWh 
zum Gasverbrauch in cbm 2,8 2,7 2,4 2,2 2,0

Fiir eine mittlere Familie be tragt demnach die Aqu i- 
valenzziffer fur das Kochen 1 :2,3 oder zum Ersatz von 
1 cbm Gas sind 2,3 kW h erforderlich . M an kann also die 
Faustformel aufstellen: Z u r  E r z i e l u n g  g l e i c h e r  
E n e r g i e k o s t e n m u f i  d e r  v o m  E l e k t r i z i -  
t a t s w e r k  g e w a h r t e  K o c h s t r o m t a r i f  e t w a s  
w e n i g e r  a i s  d i e  H a l f t e  d e s  G a s p r e i s e s  
b e t r a g e n .  An Hand dieser Zahlen und der vor- 
herigen Installationskosten w ird  also der Baugestalter 
jederzeit in der Lage sein, den Bauherrn unbeeinflufit 
fachmannisch zu beraten.

Etwas anders liegen die Verhaltnisse bei der Heifiwasser- 
bereitung. Ein W irtschaftlichkeitsvergle ich gegenuber 
anderen Heizarten ist schwer du rch fiih rba r, da einwand-

fre ie  Vergleichunterlagen fehlen. Zudem hat der Heifi- 
wasserspeicher spezifische Eigenschaften, die manch- 
mal uberhaupt erst die M óglichkeit der Beschaffung 
flie fienden heifien Wassers ergeben. M an w ird  nicht 
umhin kónnen, die Gesamtwirtschaftlichkeit in Betracht 
zu ziehen, so z. B. den Vorte il des „im  N u " heifien 
Wassers, die Hygiene, Sauberkeit und G efahrlosigkeit 
sowie auch den Fortfall von Abgasen und dadurch von 
Abgaskaminen. Im W arm einstitut der Techn. Hochschule 
Darmstadt wurden durch Herrn Professor Dr.-lng. V o i g t 
Untersuchungen mit 30, 50 und 80 Liter - Heifiwasser- 
speichern und zum Vergleich unter denselben Bedin- 
gungen mit verschiedenen Gasdurchlauferhitzern vor- 
genommen, die nachstehende Aquiva lenzzahlen ergaben:

N enn inha lt des Speichers in Litern 30 50

V erha ltn is  ms : kWh 1 : 3,0 1 : 3,4
bis 1 :3 ,9 bis 1 :5,0

Hierbei ist zu berucksichtigen, da fi Heifiwasserspeicher 
durchweg des Nachts aufgeheizt werden und die W erke 
einen besonderen N achtstrom tarif gewahren. G leiche 
Energiekosten entstehen demnach bei der elektrischen 
Heifiwasserbereitung, wenn der Nachtstrompreis ein 
Drittel bis ein V iertel des Gaspreises betragt. Bei Be
nutzung von Kuchenheifiwasserspeichern w ird  naturlich 
die A qu iva lenzz iffe r von 1 :2,3 f i ir  das Kochen gleichsam 
verschlechtert (Bild 2 a. f. S.). Da aber fu r elektr. Kochen 
und Heifiwasserbereiten verschiedene Strompreise ge- 
w ahrt werden, gestaltet sich die Verhaltniszahl in W irk 
lichkeit gunstiger, da das bei der W arm wasserbereitung 
rein warmetechnisch ungunstigere Verhaltnis zum gró fi- 
ten Teil durch den niedrigen Nachtstrompreis w ieder auf- 
gehoben w ird .

S tro n w erb rau ch  e in e r e lektrischen  S iedlung
Schliefilich und letzten Endes ist aber immer w ieder die 
Praxis entscheidend. W ir  besitzen in Deutschland neben 
unzahligen Einzelhaushaltungen eine ganze Reihe von
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Kuchę ohne 
besonderen Warmwasserbere/ter 

kWh

'Ul
Kuchę mit Her d  

und Kuchens/oe/cher 
kWh

^  kWh

fe in

Kuchę m il Herd und 
Speicher fur Kuchę kWh

Herd 
1 2,3

Wasser Gesamt 
1 3 ,h 1 2/3

Wasser desami
1 Ą 3  13,3

grófieren Siedlungen, die vollkommen elektrisch 
kochen, so u. a. an der BismarckstraGe in Bremen. 
AuBerlich bemerkenswert ist das Fehlen jeglicher Schorn- 
steine, da die W arm e f iir  Sammelwarmwasserheizung 
und W armwasserversorgung durch ein Heizkraftwerk zu- 
ge fiih rt w ird. In dieser Siedlung haben nun wahrend 
eines W interhalb jahres eingehende Verbrauchsmessungen 
stattgefunden1).

Die Siedlung um fafit 189 W ohnungen, davon sind 
29 Vierzimmerwohnungen, 132 Dreizimmerwohnungen, 
24 Zweizimmerwohnungen und 4 Einzimmerwohnungen, 
Bewohnerzahl 501 Personen. Samtliche Kiichen sind ein- 
heitlich mit einem Sparherd, Anschlufiwert 1200 W , einem 
Bratrohr, AnschluGwert 1000 W , einer Kochplatte mit 
regelbarer Leistungsaufnahme von 1600 W  und einem 
Schnellkocher mit 500 W  ausgeriistet. Dieser Gesamt- 
anschluflwert von 4300 W att entspricht einem normalen 
Dreiplattenherd mit Brat- und Backróhre (Bild 3). Nach- 
dem samtliche 189 W ohnungen bezogen waren, wurde 
ein m ittlerer Anschluflwert von 5,116 kW  je Haushalt 
festgestellt, wovon 500 W  ais reiner LichtanschlufJwert 
anzusehen sind. Der GesamtanschluGwert a ller W oh 
nungen betrug demnach 967 kW . Bei den im W inter- 
ha lb jahr 1930/31 vorgenommenen Messungen ergab nun 
die Summę a ller Einzelablesungen f iir  die 189 Haus- 
haltungen einen Stromverbrauch von 82 384 kW h bzw. 
im M ittel monatlich 13 731 kWh. Demgemafl betrug fur 
eine Familie der Verbrauch an Licht, Kraft und W arm e 
im M onat 72 kW h oder je Kopf und Tag bei 501 Personen 
0,9 kWh. Der S trom bedarf f iir  elektrisches Kochen wurde

‘ ) E lektriz ita tsw irtschaft H eft 2 , 1931. „D ie  elektrische Kuchę in der 
Bremer Siedlung an d e r B ism arckstrafie." Von W erner M atth ias und 
Erich Junck, Bremen.

2 Vergle ich des E lektriz ita ts- und Gasverbrauches eines v ierkópfigen 
Haushalts m it W arm w asserbere ite rn  f i i r  Kuchę ode r fu r Kuchę und Bad

durch besondere Zahler festgestellt und ergab im Mittel 
je Haushalt und M onat 48 kW h, d. h. je Kopf und Tag 
einen Verbrauch von 0,6 kW h. A bz iig lich  dieser 48 kWh 
vom Gesamtverbrauch von 72 kW h verblieben also fiir  
Lichtbedarf und den Betrieb von Staubsaugern, Biigel- 
eisen, Fóhn, Brotróstern, Kaffeemaschinen usw. in Mittel 
24 kW h. W ahrend der Beobachtungszeit hat also der 
mittlere Gesamtverbrauch je Haushalt 6 mai (24 +  28) 
=  432 kW h betragen. Da im Sommerhalbjahr erfahrungs- 
gem afl der Licht- und G eratestrom bedarf ungefahr um 
die Halfte sinkt, w ird  der Stromverbrauch in M ittel 6mal 
(12 +48) =  360 kW h betragen, demnach der mittlere 
G esam tbedarf im Jahr 432 +  360 =792 kW h je Haus
halt sein.
Die Siedlung hat nun mit dem strom liefernden Werk 
einen T arif abgeschlossen, dem eine Grundbelastung von 
100 kW  zugrunde liegt, f iir  welche eine monatliche 
G rundgeb iih r von 750 RM zu zahlen ist, wahrend der 
Preis f iir  die verbrauchten kW h 8 Pfennig betragt. Die 
W eiterverrechnung an die W ohnungsinhaber erfo lg t fiir  
die mittels Zahler festgestellte elektrische A rbe it mit 8 Pf. 
je kW h bei einer monatlichen G rundgeb iih r von 4,50 RM. 
Die D ifferenz der eingehenden und abzugebenden Be- 
trage an G rundgebiihren in Hóhe von 100,50 RM dient 
zur Deckung der Stromkosten f iir  Treppenbeleuchtung, 
W aschkiiche, Heizpumpen usw.

Fiir den einzelnen Haushalt e rg ib t sich nun folgendes 
Endergebnis. Bei dem m ittleren Verbrauch f iir  Licht und 
G erate von 24 kW h ergeben die Kosten f iir  G rundgebiihr 
4.50 RM +  (24 X  8) =  6.42 RM, dagegen f iir  Kochstrom- 
bedarf 48 X  8 =  3,84 RM. Die M onatsrechnung betragt 
also insgesamt 10.26 RM, ein Betrag, der ais durchaus 
normal bezeichnet werden mufi.
Interessieren w ird  an dieser Stelle, d a li die Wohnungs- 
miete auf G rund einer M iete von 13,20 RM je n r und 
Jahr berechnet und fur Heizung und W armwasser Ge- 
biihren von 2,50 RM je m2 und Jahr erhoben werden, das 
sind 8 RM bis 20 RM m onatlich je W ohnung. Einschliefi- 
lich der G rundgeb iih r von 4,50 RM f iir  E lektrizitat und 
3 RM f iir  W aschkiichenbenutzung liegen die Mietpreise 
zwischen 60,50 RM und 137,50 RM je W ohnung.

V erg leichsrechnung vo lle le k tr is c h e r m it gasver- 
sorgten  Kuchen
M it Recht konnte nun von berufener Seite der Einwand 
erhoben werden, diese niedrigen Kochstromverbrauchs- 
zahlen von 0,6 kW h je Kopf und Tag sind auf die Ver- 
wendung von besonderen Sparherden zuriickzufiihren. 
Beim Einbau von normalen, den Gasherden entsprechen- 
den, einheitlichen elektrischen Herden w urde sich aber 
ein ganz anderes Bild ergeben, da nach statistischen 
Erhebungen der durchschnittliche Kochstromverbrauch 
eines Dreipersonenhaushaltes etw a 0,82 kW h je Kopf und 
Tag betragt. Dafi auch dann noch die W irtschaftlich- 
keit durchaus gewahrle istet ist, beweist das Vorgehen 
der Gem einnutzigen Bau- und Siedlungs-A.-G. „Heim at", 
Berlin-Zehlendorf, die auf G rund eingehender Unter
suchungen und gesammelter Erfahrungswerte bei 90 voll- 
elektrischen Haushaltungen we itere 412 W ohnungen des 
gleichen Blocks und dann eine G rofis iedlung mit 
866 W ohnungen mit vollelektrischen Kuchen ausrustete.

3 Elektrische Kuchę in d e r Bremer S ied lung an der Bismarckstrafle
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4 Elektrische Kuchę in der S iedlung Berlin-S teg litz 
(Aufnahme Schmólz, Koln)

Diese 90 Haushaltungen, bestehend aus 3y2- und 
4V2 - Zimmerwohnungen, die elektrische Energie fur 
Licht, Hausgerate und zum Kochen verbrauchten (Raum- 
beheizung und W arm wasserversorgung erfo lg te  von 
einer Stelle aus) waren von 306 Personen bewohnt2). 
Die von A pril bis Novem ber durchgefuhrten Unter- 
suchungen ergaben fo lgenden Gesamtstromverbrauch:

Jahr 1930*)
90 W ohnungen 

kWh je Kopf u. Tag kWh

9 967 1,105
10170 1,07
8 745 0,9

J u li................................................... 8635 0,909
A u g u s t........................................... 9 818 1,04
S e p te m be r.................................... 11 108 1,305
O k to b e r ....................................... 12 054 1,28

12 826 1,400

zusammen 83 323 im M itłe l 1,11

*) Laufer# Elektrizitatsw irtschaft, H eft 12, 1931, Seite 340 

Davon betragt der durchschnittliche, am Zahler ge- 
messene Anteil fu r das elektrische Kochen 0,89 kW h je 
Kopf und Tag bei einer mittleren FamiliengróGe von 
3,4 Personen je Haushalt. Angeschlossen waren Drei- 
plattenherde mit e ingebauter Brat- und Backróhre, 
die sich ais leistungsfahiger und g ró fle r ais die in 
der gleichen Siedlung befindlichen Gasherde erwiesen. 
Bemerkenswert sind nun die Ergebnisse, die sich aus der 
Gegenuberstellung der vollelektrischen und gasversorg- 
ten Kuchen in ein und derselben Siedlung ergaben 
(Bild 4).
Die Tarife fur die vollelektrischen W ohnungen mit Drei- 
plattenherden betragen monatlich 6 RM Grundgebuhr 
und 7 Pf. einheitlichen Arbeitspreis fur Kochstrom, Licht 
und Hausgerate, wahrend die W ohnungen mit Gas- 
kijchen eine monatliche G rundgebuhr von 1,60 bis 
2,40 RM, je nach G ró fle  der Anlage, und 20 Pfg. A rbeits
preis je kWh und fur Gas neben einer monatlichen Gas- 
messermiete von 40 Pfg. einen Gaspreis von 18 Pfg. je 
m3 zu bezahlen hatten. Dies ergab fo lgende Feststellung:

Untersuchu ngen bei 31/2Zim m er-W ohnungen

A rt

88

M onatl.
feste

Kosten

Anzahl 
d e r befragten 
W ohnungen

m ittlere
Energiekosten

RM
Dez. 30 Jan. 31

vo lle lek trisch .................... 6,00 30 11,79 11,66

Gas und E lektriz itat . . 2,00 — 2,80 72 13,23 12,86

!) D ipl.-lng Pick: Ober 1300 volle lektrische W ohnungen der Siedlung 
„H e im a t" A. G ., Berlin

ElektroschweiBung im Bauwesen

Im Herzen des westlichen Industriegebietes findet in der 
alten Kruppstadt Essen vom 1. Juli bis 13. August die 
grofle Ausstellung „E lektrow arm e" statt. Im Rahmen 
dieser Ausstellung nimmt die Elektroschweifiung einen 
besonderen Rang ein. Die m afigebende Bedeutung der 
neueren SchweiGverfahren fu r alle Zweige des Bau- 
wesens ist heute unumstritten. Es erscheint deshalb ge- 
boten, einmal auf die M óglichkeiten und Vorte ile der 
ElektroschweiBung naher einzugehen.

Grundsatzlich mufl man sich daruber k lar sein, da fi die 
neue Schweifitechnik in der Bauart ganz andere M óglich
keiten eróffnet, andererseits jedoch auch bezuglich der 
konstruktiven Durchbildung gegenuber der bisherigen

Man sieht also hieraus, da6  selbst bei einer Erhóhung 
des Kochstromverbrauchs auf 0,89 kWh je Kopf und Tag 
sich die Energiepreise fur vollelektrische Haushaltungen 
in diesem Fali noch 10 v. H. niedriger stellen ais bei gas- 
und stromversorgten W ohnungen. Dabei wurde ein- 
wandfre i festgestellt, daft bei den vollelektrischen Haus
haltungen info lge der niedrigen Arbeitsgebuhr ein er- 
heblich hóherer AnschluB und Verbrauch von Licht und 
Haushaltgeraten ais in den gemischt belieferten W oh
nungen stattfand. Die Vergleichsrechnungen zeigen 
also, daB in den Gesamtdurchfuhrungskosten der voll- 
elektrischen Versorgung der Vorzug zu geben ist, zumal 
bei der Erwagung, daG Abgasfuhrungen erspart werden 
und schliefllich die Oberwachung und W artung des Ver- 
teilungsnetzes nur e i n e r  Energieform b illige r ist, ais die 
fur zwei Verteilungen. W as aber fur Siedlungen oder 
Neubaublocks w irtschaftlich ist, tr ifft ebenfalls fur Neu- 
bauten von Einzelwohnungen zu, da diese meist auch 
am Rand der bisherigen W ohnbezirke entstehen, wobei 
die Vereinheitlichung der Energieversorgung besondere 
Ersparnisse verspricht.

D ip lom ingen ieur Straub, Berlin

Bauweise anders geartete Anforderungen stellt. Diese 
Anforderungen ergeben sich zum Teil aus den einzelnen 
Verfahrensarten der Elektroschweifłung. In folgendem 
soli deshalb zunachst auf das Grundsatzliche der 
ElektroschweiBung eingegangen werden; weiterhin 
sollen in einem kurzeń Ausblick die neuen konstruktiven 
Móglichkeiten an einigen Beispielen gezeigt werden.

V e rfa h re n  d e r  ElektroschweiBung
Die Schweiflung verb indet M eta llte ile  im Gegensatz zu 
den alteren Verfahren w ie N ieten, Falzen, Keilen und 
Schrauben vollkommen fest und dicht zu einem einzigen 
unlósbaren Stuck. Je nach dem Temperaturzustand, in
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1 S c h w e ifie r  b e im  S chw eiO en  e in e s  W e rk s tu c k e s

dem die Schweifiung vollzogen w ird, unterscheidet man 
zwei Arten der Elektroschweifiung. W ird  die Erwarmung 
der zu vereinigenden Teile nur bis zur Schweifiglut 
(d. i. der te ig ige Zustand eines Metalles kurz unter seinem 
Schmelzpunkt) vorgenommen, so mufi die Verschweifiung 
durch Zusammendriicken oder Zusammenpressen des 
teig igen W erkstoffes erfolgen. A uf dieser G rundlage 
arbeite t die elektrische W iderstandsschweifiung. An und 
f iir  sich ist diese sog. Prefischweifiung, bereits in der 
alteren Feuer- oder Hammerschweifiung, w ie sie in jeder 
Schmiede durchgefuhrt w ird , bekannt. Bei der W ide r- 
standschweifiung erfo lg t jedoch die Erwarmung durch 
Umwandlung elektrischer Energie, durch den W iderstand 
der Schweifistiicke, insbesondere durch den Ubergangs- 
w iderstand zwischen den zu verbindenden Stellen. Die 
Erwarmung erfo lg t also nicht w ie friihe r von aufien, son
dern unm ittelbar im Werkstiick, und zwar an einer órt- 
lich sehr eng begrenzten Stelle.

Di© W i d e r s t a n d s c h w e i f i u n g  w ird  mit beson- 
deren h ie rfiir gebauten Maschinen durchgefuhrt, die, 
was den elektrischen Teil anlangt, im Prinzip gleichartig 
sind. Der aufiere konstruktive Aufbau ist den jeweiligen 
Verwendungszwecken angepafit, und zw ar kann eine 
Unterteilung in Stumpf-, Naht- und Punktschweifi- 
maschinen vorgenommen werden. Die Stumpfschweifiung 
ais einfache Stumpf- oder Abbrennschweifiung ist eine 
unmittelbare Querschnittsverbindung zweier stumpf zu- 
sammengestofiener Stiicke. Die Punkt- und Naht- 
schweifiung w ird zur Verbindung dunnerer W erkte ile, 
w ie Bleche und Profilschenkel, Drahterzeugnisse usw., 
und zw ar in iibe rlapp te r Anordnung verwandt. Die 
eigentliche Schweifiverbindung e rfo lg t durch punkt- 
fórm ige Einzelschweifiungen, die in A rt der friiheren

2 a und b. Formen von StutzenfuOen
zu a) a =  A nke rroh r zu b) a =  róhren fó rm ige  Stutze

b =  Rundeisenanker b =  Rippen
c =  Stutze I P 60 c =  G ru n d p la tte
d =  G rundp la tte  

(Entnommen aus Bondy, A tlas BI. 19 bzw. 55)

Nietung ais Reihenpunktschweifiung oder in dichter Auf- 
e inanderfo lge ais Nahtschweiftung ausgefuhrt werden 
kann. Die Stumpfschweifimaschinen haben ais Strom- 
le iter zwei e inander gegeniiberstehende und gegenein- 
ander bewegliche Einspannvorrichtungen f iir  das W erk
stuck. Die Punktschweifimaschinen sind mit Elektroden in 
Stiftform , die den jeweiligen Schweifipunkt erzeugen, 
ausgeriistet. Bei der Nahtschweifiung laufen zwei Rollen- 
elektroden uber die zu verschweifienden Teile. Der 
Strom flufi zwischen diesen Elektroden bew irkt die Er
warmung. Nach genugender Erwarmung erfo lg t selbst- 
ta tig  die Verschweifiung durch den Anpressungsdruck der 
Elektroden.
Die L i c h t b o g e n s c h w e i f i u n g  ais weiteres Elektro- 
schweifiverfahren ist auf anderer G rund lage aufgebaut. 
Die W erkstiicke werden an der Verbindungsstelle zu- 
sammengeschmolzen. Der fliissige W erkstoff flie fit in- 
einander iiber. Etwaiger feh lender W erksto ff w ird  durch 
gleichzeitiges Abschmelzen der Elektrode, die aus 
gleichem W erkstoff w ie  das W erkstiick ist, zugesetzt. 
Das Grundsatzliche der Lichtbogenschweifiung ist ais 
Schmelzschweifiung ebenfalls bekannt. Den Schweifi- 
strom f iir  den Lichtbogen liefern besondere Schweifi- 
aggregate oder Schweifiumformer. Die Aggregate er
zeugen in der Regel Gleichstrom, wahrend die Schweifi
umformer den Wechselstrom des Netzes f i ir  Schweifi- 
zwecke umformen. Rein auflerlich unterscheidet man 
also hier Gleichstromschweiflung und Wechselstrom- 
schweifiung. Bei der Schweifiung bilde t das Werkstiick 
den einen und die Elektrode den anderen Pol des Strom- 
kreises. Durch kurze Beriihrung der beiden w ird der 
Lichtbogen gezogen. Der abschmelzende Elektroden- 
werksto ff bindet mit der angeschmolzenen Schweifistelle 
des Werkstiickes ab und b ilde t bei entsprechender Fort- 
bewegung der Elektrodenspitze iibe r das Werkstuck eine 
Schweifiraupe.

Besondere M e rk m a le  d e r e in ze lnen  V erfah ren
Die elektrische W iderstandschweifiung mit ihren drei 
Verfahren dient fast ausnahmslos der Massenfertigung. 
Fiir einzelne Schweifiungen auf der Baustelle sind die 
Maschinen zu unhandlich und zu teuer. Ihre Anwendung 
ist also in der Hauptsache au f den W erkstattbetrieb be-

a
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3 G es c h w e ifite  F e n s te rra H m e n e c k e

4 a und b Geschweifite Stutzen

5 a und b Verjungung von S tiitzen

6 a Starre V erb indung  zwischen Langs- und O ue rtrager 
(I - P rofil; siehe d ie  Versteifungseckbleche)

6 b Starre Verb indung zwischen Langs- und O u e rtra g e r 
(C- Profil)

a

schrankt. In der Massenherstellung jedoch ist die W ide r- 
standschweifiung ein aufierordentlich einfaches, schnelles 
und billiges Verbindungsverfahren. Die mit ihr erzielten 
Schweifiverbindungen sind von ganz hervorragender 
Gute und besitzen die gleiche Festigkeit w ie der Aus- 
gangswerkstoff. Bauschlossereien und gewerbliche Be
triebe, die sich mit der Erzeugung v*on Bauteilen, Be- 
schlagen oder dergleichen befassen, w ird  in manchen 
Fallen die W iderstandschweifiung betrachtliche Erspar- 
nisse einbringen. Bei Eisen gestattet die Stumpf- 
schweifiung Querschnitte von 0,5 bis 40 000 mm2, die 
Punktschweifiung bis 25 mm2 und die Nahtschweifiung 
bis 6 mm Gesamtblechdicke zu schweifien. Die Stumpf- 
schweifiung eines 30 000 mm2 Vierkanteisens dauert ins
gesamt nur 16 Minuten. Bei der Punktschweifiung werden 
die Einzelteile aufeinander gelegt und verpunktet. Ein 
Vorgang, der y2 bis 10 Sekunden je nach Blechdicke in 
Anspruch nimmt. Die Vereinfachung und Zeitersparnis 
zeigen schon diese einfachen Beispiele.

Der elektrischen Lichtbogenschweifiung kommt eine 
wesentlich universalere Anwendung hinsichtlich Form und 
Abmessungen zu. Der Lichtbogen selbst ist die heifieste 
irdische W arm equelle. Das Aufschmelzen der W erk- 
stuckrander und des Zusatzdrahtes geht sehr schnell vor 
sich, infolgedessen ist die eigentliche W arm ezone der 
Schweifistelle sehr klein. Dies ist ein nicht zu unter- 
schatzender Vorte il der Lichtbogenschweifiung, denn w ie 
bekannt, verursacht jede órtliche Erwarmung, w ie sie 
beim Schweifien nicht zu umgehen ist, bei grófieren 
Teilen unangenehme Verziehungen und Verwerfungen. 
Das langere Anwarmen g ró fie re r Teile, z. B. mit dem 
Schweifibrenner, ist bei der Lichtbogenschweifiung nicht 
erforderlich. Schweifiungen kónnen in fo lge der geringen 
W arm ezone in unm ittelbarer Nahe brennbarer Stoffe 
wie Holz oder dergleichen ausgefiihrt werden, ein Vor- 
gang, der bei Umbauten oder dergleichen haufig not
wendig ist. Ein Anwendungsgebiet der Lichtbogen
schweifiung ist die Auftragsschweifiung, bei der, w ie 
schon der Name sagt, Schweifiraupen neben und uber- 
e inander gelegt werden, um M etalloberflachen zu ver- 
starken oder um verschlissene Teile auf das urspriingliche 
M a fi zu erhóhen. Die Auftragsschweifiung ist also im 
wesentlichen eine Reparaturschweifiung, die jedoch bei 
Baumaschinen und Bauteilen haufig nótig w ird.

In der M ehrzahl der Falle d iirfte  es sich jedoch bei der 
Lichtbogenschweifiung um Verbindungsschweifiungen 
handeln. Das Anwendungsgebiet im Bauwesen ist hier 
aufierordentlich umfangreich. Man kann zunachst nach 
der A rt der Anordnung der zu schweifienden Einzel
te ile verschiedene Verbindungsarten unterscheiden. Bau- 
teile, die in einer Ebene liegen, werden durch einfache 
Stumpf- oder O berlapptstófie verbunden. Liegen die 
Teile in zwei sich schneidenden Ebenen, so spricht man 
von W inke l- oder T-Stófien. Schwierigkeiten kónnen bei 
all diesen Schweifiungen nur durch die jew eilige Lage 
oder Zuganglichkeit der Schweifinahte entstehen. Lot-
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8 V orbe re itung  von W inkele isen f i i r  d ie  Massenherstellung von elek-
trisch geschweifiten K onstrukłionsfeilen

W

recht- und Oberkopfnahte erfordern im allgemeinen eine 
gró fie re  Geschicklichkeit des Schweifiers, da der Schmelz- 
flu fi nicht ablaufen darf. Beschrankungen in der schweifi- 
baren M aterialstarke bestehen nach oben hin nicht. Die 
Schweifiung dunnerer Bleche unter 1,5 bis 2 mm erfordert 
gró fie re  Erfahrurłg, da bei der aufierordentlichen 
W arm ew irkung des elektrischen Lichtbogens die G efahr 
des Durchbrennens besteht. Bei einfachen Stumpfstófien 
an W erkstoffdicken uber 4 mm mussen die W erkstiick- 
kanten abgeschragt werden, um eine einwandfre ie 
Durchschweifiung zu gewahrleisten. Die beiden gegen- 
uberliegenden abgeschragten Kanten bilden eine 
Schweifimulde, in die der W erkstoff eingeschweifit w ird. 
Bei Oberlappt-, W inkel- oder Eck- und T-Stófien fa llen 
besondere Vorbereitungen fo rt, da die Werkstucke in 
sich bereits eine Schweifimulde bilden. Letztere Verbin- 
dungsformen sind im Bauwesen die haufigsten.

Die G iite  der Schweifiung hangt von der handwerklichen 
Fertigkeit des Schweifiers und auch von der G iite  der 
benutzten Elektroden ab. Man kann sagen, da fi heute 
die Mehrzahl der auf dem M arkt befindlichen Elek
troden einen einwandfre ien Schweifiwerkstoff ergeben. 
Die Elektroden lassen sich nach ihrem Aufbau in zwei 
Hauptgruppen, und zw ar in nackte und ummantelte 
Elektroden unterteilen. Der wesentliche Unterschied be
steht darin, da fi bei den nackten Elektroden der fliissig 
im Lichtbogen ubergehende W erkstoff nicht gegen die 
Einwirkungen der umgebenden Atmosphare geschiitzt ist. 
Das flussige Eisen neigt im starken M afie  dazu, Stickstoff 
und Sauerstoff der Luft in sich aufzunehmen und zu 
binden. Bei den nackten Drahten w irkt sich dies in einer 
geringeren Zahigkeit der nachherigen Schweifie aus. Der 
Hauptzweck der Ummantelungsmassen der zweiten 
E lektrodenart besteht darin, durch eine flussige Schlacken
schicht den W erkstoffubergang im Lichtbogen gegen den 
Einflufi der aufieren Atmosphare abzuschirmen, so da fi 
die oben erwahnte Einwirkung au f den Schweifiwerkstoff 
nicht e rfo lg t. Sehr viele Verbindungsarten des Bau- 
wesens werden nur geringen Beanspruchungen unter- 
worfen und kónnen infolęjedessen ohne weiteres mit 
nackten Elektroden verschweifit werden. Bei hochbean- 
spruchten Teilen, die ein dehnbares Schweifimetall er
forderlich machen, ist die Schweifiung mit ummantelten 
Elektroden vorzuziehen. Es mufi allerd ings erwahnt 
werden, da fi die Schweifiung von Vertika l- oder Uber- 
kopfnahten wegen der gró fieren Leichtfliissigkeit der um
mantelten Drahte z. Zt. noch Schwierigkeiten bietet.

Spezielle  A nw endung im  Bauwesen
Die Elektroschweifiung kann sich im Bauwesen im wesent
lichen nach vier Richtungen hin auswirken, an dereń 
erster Stelle die Schweifiung des Stahlgerippes steht, 
wozu auch die Verwertung der Eisenbewehrungen im 
Eisenbeton gehóren. Alsdann w ird sie zum Fabrikations- 
verfahren f iir  Bauschlosser, Klempner und Installateure.

Sie kann ferner dem Baugestalter zur Gestaltung von 
Gelandern, Zaunen, Toren usw. dienen, um sich endlich 
bei der Erneuerung von Bau- und Hilfmaschinen in jeder 
Beziehung unentbehrlich zu machen, zumal sie auch zer- 
brochene G ufite ile  w ieder herzustellen gestattet.

Einige durch Skizzen belebte Beispiele, die ohne lange 
Beschreibung f iir  sich selbst sprechen, sollen heraus- 
gegriffen werden, um die ob igen allgemeinen Ausfiih- 
rungen in ih rer Anwendung zu zeigen und die Verein- 
fachung der Konstruktion erkennen zu lassen, die die 
Schweifiung mit sich bringt. Bleche und Profile werden 
unm itte lbar ohne die durch die N ietung bedingten 
W inkeleisen und Knotenbleche geschweifit, wahrend 
Aussteifungen und vere inzelt Futter beibehalten werden 
mussen. Die sich aus dem Fortfall der Zwischenglieder 
ergebende Gewichtsersparnis fiih rt nicht nur zu einer 
in der Gesamtheit leichteren, sondern auch einfacheren 
und eleganteren Baukonstruktion. Bild 2a zeigt eine 
I-E isenstiitze, an dereń Fufiende kurze Rohrlangen an- 
geschweifit sind, durch die Ankerbolzen gesteckt werden 
kónnen, so d a fi die Verbindung mit der Fufiplatte jeder- 
zeit w ieder gelóst werden kann. W ird  dies nicht 
ge fordert, so kónnen nach 2b bei einer Rohrstutze der 
Rohrrand an die Fufiplatte und die Dreiecksbleche jeweils 
an Rohr- und Fufiplatte durch Kehlschweifiung ange- 
schweifit werden. Unabhangig vom Profil der Stiitze 
lassen sich immer Kehlnahte zwischen ihr und Fufiplatte 
anbringen, um Dreiecksblecke ais Aussteifungen zwischen 
Profilschenkeln oder -flanschen und Fufiplatte anzu- 
ordnen. W erden ais Stiitze zusammengesetzte Form- 
eisen vorgesehen, so findet gem afi Bild 4 unter Fort
fa ll von Laschen unm itte lbare Stumpfschweifiung der 
Langskanten statt. Bei P rofilverjiingungen kann einmal 
eine Stofip latte, die an jedes der beiden Profile allseitig 
durch Kehlnaht angeschweifit w ird  (Bild 5a) vorgesehen 
werden, oder man w ahlt nach Bild 5b Laschen, von denen 
die eine entsprechend der Stegdicke geschlitzt w ird. Die 
Lascher kónnen bre iter oder schmaler ais die Profil- 
flanschen gew ahlt werden, dam it sich zwischen Laschen 
und Flanschen Hohlkehlen ergeben. Die Befestigung 
eines I-Q uertragers am Steg eines I-Langstragers ge- 
schieht zunachst durch eine geschlossene Kehlnaht, die 
jedoch durch Einfiigen zweier kleiner Aussteifbleche ver- 
starkt werden kann, w ie es in Bild 6a zu erkennen ist, 
wahrend die Skizze b den gleichen Stofi f i ir  [-Profile 
mit einem durchgehenden Aussteifungsblech zeigt.

Diese Beispiele lie fien sich in langer Reihe vermehren, 
was hier nicht beabsichtigt ist, sondern es soli ledglich 
darau f hingewiesen bzw. erinnert werden, dafi der 
Stahlhochbau bereits Formen gefunden hat und nach 
den Vorschriften iiber geschweifite Stahlbauten Berech- 
nungen und Konstruktion durchfiihrt, wovon die anderen 
Disziplinen des Bauwesens das G eeignete iibernehmen 
sollten. Das Gleiche g ilt auch fur den Bauschlosser, in 
dessen Arbeitsbereich die V erarbe itung leichterer Profile 
gehórt. Die schweifigerechte Herstellung eines Winkel- 
eisenrahmens geht aus Bild 3 hervor. Aus dem einen 
Schenkel werden kleine rechtw inklige Dreiecke aus- 
geschnitten und der andere Schenkel an diesen Stellen 
zusamengebogen, so d a fi an jeder Rahmenecke nur eine 
Schenkelnaht vorhanden ist. Da die Stofistelle der zum 
Schenkelnaht vorhanden ist. Die Stofistelle der zum Ab
schlufi des Schweifiens be ider Schenkel nicht zu um- 
gehen ist, w ird  in eine Langskante des Rahmens verlegt. 
Die Fensterrahmenecke von Bild 3 gestattet die eben be- 
schriebene Arbeitsweise nicht, sondern hier miissen die 
Gehrungsschnitte in vo lle r Lange geschweifit werden.
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LANDHAUS R. IN POTSDAM
Architekt BDA Hans Liepe, Berlin

Vorderfront, E infahrtstor und G arage lic h tb ild e r M e inha rd t, Potsdam

Im Suden Potsdams mit freiem Blick au f die a lte Havel- 
residenz liegt das mit alten Baumen bestandene, au f zwe i 
Seiten von der Havel umspulte G elande. Durch die 
Zusammenlegung von dre i Grundstucken, von denen die 
beiden aufieren mit E inzelvillen bebaut waren, entstand 
die reizvolle Aufgabe, die bestehenden G ebaude durch 
einen einzubauenden M itte ltrak t zusammenzufassen. Der 
Aufgabe stellten sich insofern e inige Schwierigkeiten ent-

gegen, ais die etwa 16 m voneinander entfernten V illen 
im W inke l zueinander standen, die Geschofihóhen sehr 
unterschiedlich waren und ferner beide eine g ro fie  Ver- 
schiedenheit im Stii aufwiesen.

V erlangt w aren ein Vorraum  und K le iderablage mit fu r 
die Geschlechter getrennten Toiletten, eine durchgehende 
g ro fie  Halle mit Treppe zum Obergeschofi, eine Ver- 
b indungsgalerie und ais Kempunkt ein g ró fie r Saal, durch

L inker und re d ife r  Teil vo rhanden , nur um gebaut, M itte lte il neu. G ru n d rif i vom Erdgesdiofl 1 :300
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G a rte n fro n t m it 
T reppen tu rm

zwei Geschosse reichend. Aus dem G rund rifi geht hervor, 
in welch geschickter W eise die A ufgabe gelóst wurde. 
Die Gesamtdurchbildung des Innern ze ig t in ih re r G estal
tung die notwendigen unvermeidlichen technischen Kon- 
struktionen, durch dereń geschickte Ausnutzung eine be- 
zwingende Raumwirkung erz ie lt wurde. Liepe legte be
sonderen W ert darau f, gerade nur diese tragenden und 
stutzenden Teile durch Schmuck zu bereichern und zu 
beleben, wobe i ihn Architekt Anton Zimmer, Berlin, in 
der spielerisch leichtflussigen Behandlung der Aufgaben

bestens unterstutzte. H ierdurch ist jeder sonst ubliche 
Bildschmuck vollkommen entbehrlich geworden.

Es wurden durchweg deutsche Baustoffe verw endet bis 
au f einige besonders fa rb ige  M armorsorten, die in der 
Vorhalle  ais Fufiboden verleg t sind. Von Holzarten w ur
den vornehmlich deutsches Nufibaum holz, deutsche Tanne 
und Kiefer bevorzugt. N ur der Saalparkettboden ist 
durch sparsame Verwendung von Palisander und schwarz 
gebeiztem Birnbaumholz in seiner W irkung gesteigert. 
Fur die Holzte ile und Tafelungen des Saales wurde

Ausschnitt aus dem Zier- 
garten mit Blick uber 
die Havel auf Potsdam
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G ro fie r Saal, durd i 
zwei Stockwerke 
gehend
W andę  in getónter 
W acłisfarbe m it 
M a lere i in D lfa rb e , 
Fuflboden Eichen- 
p a rke tt m it Po lijan- 
d e r und Birnbaum. 
H in ter d e r Krista ll- 
krone d ie  O rge l

Blick in die grofie Halle 
Samtliche Holzteile sowie die Trep- 
penanfange in deutschem Nufibaum, 
Holzdecke in gebeizler Kiefer, 
W andę in getónter Wachsfarbe
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Empore der Halle 
Reidigesdinittener Balken in Nufi- 
baum, natur, W and d u ffig  v io le tt, 
in Wachsfarbe, Dedte in Natur- 
kiefer

Unten:Treppenstube. Treppe und 
Tur Kiefer, englisdirot lackiert, 
Treppenanfange mit leuchtender 
Endigung in Messing

Kiefernholz gewahlt. Ihre Tónung in Schleiflackbehand- 
lung spielt von Erdbeerfarbe bis zum leuchtenden Rot. 
Hervorzuheben ist, da fi n irgendsTapeten zurVerwendung 
gekommen sind, sondern samtliche W andflachen wurden 
gespachtelt und in getónter W achsfarbe gestrichen. Er- 
frischend w irk t die Freude, den so vernachlassigten b ild- 
nerischen Schmuck w ieder zur G eltung zu bringen und 
die sichere Beherrschung, Farbstimmungen mit einfachsten 
M itteln hervorzurufen.

In der unteren Halle ist der S p ie lappara t der von der 
Firma Steinway & Sons eingebauten O rge l untergebracht, 
wahrend die Pfeifen und das Geblase im Dachgeschofi 
Aufstellung fanden. Die elektrisch betriebene O rge l ist 
sowohl mit der Hand ais auch maschinell zu spielen. 
Die Schallzufuhrung kann ebenso in den Saal w ie in die 
Halle ge le ite t werden. Die W irkung des in reichen zier- 
lichen Formen in N ufibaum  geschnittenen Treppen- 
anfangers der gro fien Halle w ird  durch seine Stellung in 
der Saalachse noch bedeutend gesteigert.

Ein besonderer W ert in den Arbeiten Liepes kann darin 
gefunden werden, d a fi er das Schwergewicht seiner Tatig- 
keit au f die W erkstatt, den Schnurboden und au f die Bau- 
stelle verlegt, ein Umstand, der dem zu schaffenden 
Bauwerk bestens nutzen mufi. So w ird  auch M arkt- und 
Handelsware nie oder nur selten bei seinen Bauten ver- 
wendet. Fur Tur- und Fensterbeschlage, G ard inen- und 
Vorhangstangen sowie andere Einzelheiten werden 
eigene dem Bauvorhaben angepa fite  Formen geschaffen 
und in dieser W eise au f das H andwerk w ie  das Kunst- 
gewerbe befruchtend eingew irkt. S iewert
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KINDERKRANKENHAUS IN BERLIN-LICHTENRADE
Architekt: Baurat J. Bischof, Berlin

Lichtbild : Krugelstein, Berlin

Das neue Kinderkrankenhaus an der Bahnhofstrafie in 
Berlin-Lichtenrade ist von der Stiftung St. Elisabethhaus 
errichtet und am 5. Februar d. J. eró ffnet worden. Samt
liche Krankenzimmer liegen nach Suden; nach Norden 
liegen die Schwesternzimmer, Behandlungszimmer und 
Kuchen. V or allen Krankenzimmern befinden sich gro fie  
Liegeterrassen mit Brustungen aus unzerbrechlichem Glas. 
Die Aufienwandflache der Krankenzimmer ist durch A n
ordnung von grofien, verglasten Faltschiebeturen ganz 
in G las aufgelóst. Diese Turen kónnen vollstandig an die 
Seite geklappt werden, so da6 jedes Krankenzimmer 
einer von Licht und Luft uberfluteten Terrasse gleicht.

Die W andę der Krankenzimmer nach den Fluren bestehen 
aus massiven Brustungen mit daruberliegenden, durch- 
gehenden Glasfenstern, so da fi die Kinder auch vom 
Flur aus dauernd kontro llie rt werden kónnen. In den 
Brustungen der Flurwande befinden sich aufierdem  ein- 
gebaute Wascheschranke, die vom Flur aus benutzt 
werden kónnen, ohne da fi man das Zimmer betritt. Die 
Zwischenwande der Sauglingsabteilung sind ebenfalls 
mit G lasfenstern versehen, so da fi die diensttuende

Schwester gleich sechs bis acht Raume ubersehen kann. 
Bei den gró fieren Kindern sind die Zwischenwande 
massiv, um eine Teilnahme an den Krankheitsvorgangen 
nebenan zu verhindern.

In den beiden O perationssalen befinden sich die neuesten 
A ppara te  und H ilfsm ittel. Ein Zandersaal, ein Turnraum 
und Spielzimmer sind vorhanden; eine Sehenswurdigkeit 
b ilde t die Róntgenstation, die unter anderem einen voll- 
kommenen Hochspannungs- und Strahlungsschutz besitzt. 
Der Sudflugel, in einfachen Formen ais Ziegelrohbau mit 
Schieferdach ausgefuhrt, geht in den Verwaltungsflugel 
uber, der w iederum  eine Oberleitung zu der gleichzeitig 
errichteten Kirche und dem Pfarr- und Gemeindehaus 
bildet. Die Piane zu letzteren Bauten stammen zum Teil 
von dem verstorbenen Dombaumeister Kólns, Geheimrat 
Hertel.

Das Krankenhaus, das bis zu 180 Kinder aufnehmen kann, 
g liedert sich im Innern in die Beobachtungs-, Infektions-, 
Sauglings-, Chirurgische und Tuberkuloseabteilung sowie 
die Abte ilung fu r innere Krankheiten.

M. R. Móbius

Lageplan 1:1500

niU/w/aniHinfrAll

Pfsrrhsuógsrton 

Rasen i

fo s e n

Planschbecken S p i e J w i e s e

536



Blick durch die Glas- 
wande in die Kranken- 
raume

Lichtbild Krajewsky, Charlottenburg

EIN ZW EIFAM ILIENH AUS IN W IEN
Architekten: Hermann Stiegholzer und Herbert Kastinger, W ien

Die ósterreichische Bundeswohnbaufórderung hat dem 
Einfamilienhaus wesentlich schlechtere Bedingungen ein- 
geraumt ais dem M iethaus und so die Anordnung von 
Mietwohnungen in ursprunglich ais Einfam ilienhauser ge- 
planten Hausern erzwungen. Die Bestimmung fu r ver- 
wandte Familien hat in dem hier gezeigten Falle die 
Lósung erleichtert.

Das Haus liegt au f verhaltnism af}ig schmaler Parzelle und 
au f steil nach N orden abfallendem  Gelande. Hierdurch 
ergab sich, d a fi an Stelle des Kellers ein volles Geschofi 
m it Nebenraum en tra t, unter dem ein Keller des Grund- 
wassers ha lber nicht móglich w ar. Dieses Tiefgeschoft 
en thalt den Eingang zu den beiden, ubereinander liegen- 
den W ohnungen. F. M.

¥
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Ansicht von Siiden

Links: Sockelgeschofi mit 
Eingang zu den Wohnun
gen 1 :200
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ErdgeschoO: Strafie nach Norden, Garten nach Siiden, in 
Terrassen ansteigend

Obergeschofi
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