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Allgem eines
Die grofien Aufgaben auf dem Gebiete der bauerlichen 
sowie der Nebenerwerbssiedlung, des Strafienbaues und 
der Landgewinnung durch Moorkultur und dergleichen, 
die sich unser heutiger Staat gestellt hat, erfordern, wenn 
nicht Hemmnisse und Kosten in wirtschaftlich untragbarer 
Hóhe entstehen sollen, eine grundlegende Umgestaltung 
des Enteignungsrechts.

Der ungehemmte Gedanke des Eigentumsrechts am 
Boden mufi Platz machen einer Auffassung von der 
Pflicht des Bodenbesitzers der Allgemeinheit gegeniiber, 
die die Interessen des Staates hóher stellt ais die rein 
individualistischen Interessen des Einzelnen.

Dabei ist es selbstverstandlich, dafi das Recht des Be- 
sitzers am Boden nicht einfach geleugnet werden darf. 
Wenn der Glaube, dafi der heimatliche Boden, die 
eigene, von den Vatern ererbte Scholle oder der durch 
eigene Arbeit erworbene Boden festeste Grundlage fur 
das eigene Leben und fiir das Leben der Kinder sein 
solle, etwa durch eine willkurliche und besitzfeindliche 
Gesetzgebung erschuttert w ird, dann kann niemals eine 
Gesundung des Volkes, ein Neuaufbau des Reiches er- 
folgreich durchgefuhrt werden.
Wenn also ein neues Enteignungsrecht entstehen soli, 
dann kann es nur aus der bisherigen Gesetzgebung her- 
aus entwickelt werden.

Bei der Neubildung aber mussen Wege beschritten wer
den, die vóllig ne j sind und von der bisherigen Recht- 
sprechung, soweit diese das absolute Besitzrecht am 
Boden allzu stark betont, stark abweichen.

Bisherige gesetzliche B estim m ungen
Die B e g r i f f e  u b e r  E n t e i g n u n g  u n d  E n t 
s c h a d i g u n g  sind zum erstenmal im A l l g e m e i n e n  
L a n d r e c h t  fur die preufi. Staaten verankert. In den 
§§ 29 bis 32 ALR ist das Recht am Eigentum im vollen Um
fange festgelegt: Das Privateigentum kann nur dann ein- 
geschrankt werden, wenn dadurch ein erheblicher 
Schaden von anderen oder vom Staate selbst ab- 
gewendet wird, oder wenn diesen durch die Einschran- 
kung des Privateigentums ein betrachtlicher Vorteil ver- 
schafft wird.

Nur dann aber ist eine Einschrankung des Privateigentums 
móglich, wenn dies ohne allen Nachteil des Eigentumers 
geschehen kann.
Eine Einschrankung des Eigentums, d. h. also auch eine 
Enteignung, ist nur dann móglich, wenn der Eigentiimer

durch den dadurch entstehenden Verlust v o i l s t a n d i g  
s c h a d l o s  g e h a l t e n  w i r d .
Der Gedanke der v o l l e n  Entschadigung erscheint 
wieder in dem G e s e t z  u b e r  d i e  E n t e i g n u n g  
v o n  G r u n d e i g e n t u m  vom 11. Juli 1874. Hier wird 
in § 8 gesagt, dafi die Entschadigung fur die Abtretung 
von Grundeigentum in  d e m  v o l l e n  W e r t  d e s  a b - 
g e t r e t e n e n  G r u n d s t u c k s  e i n s c h I i e fi I i c h 
d e r  e n t e i g n e t e n  Z u b e h ó r u n g e n  u n d  
F r u c h t e n  b e s t e h t .
Dabei ist die bisherige Benutzungsart nur insoweit zu 
beriicksichtigen, ais der Eigentumer in die Lage versetzt 
werden soli, mit der Entschadigung ein anderes Grund
stuck mit derselben Benutzungsmóglichkeit und mit dem 
gleichen Ertrage zu erwerben.

A uslegung des Begriffes „ v o lle r  W e r t"
Dieser Begriff ist nun im Laufe der Jahrzehnte sowohl durch 
die Rechtsprechung ais auch durch die mafigebenden Kom- 
mentatoren ausgelegt, und zwar in einem Mafie, dafi, 
wenn man die heutige Lage des Staates und die W irt- 
schaftsprobleme berucksichtigt, denen der Staat heute 
gegeniibersteht, eine gradlinige Weiterentwicklung in 
demselben Sinne wie bisher zu schwersten Schadigungen 
fiihren mufi; wird auch in Zukunft der Begriff voller W ert 
in der bisherigen Weise ausgelegt, so w e r d e n  d i e  
g r o f i e n  P r o b l e m e  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  
S i e d l u n g  u n d  d e r  A r b e i t s b e s c h a f f u n g  n u r  
s c h w e r  d u r c h f u h r b a r  s e i n .
In der Auslegung des Begriffes voller W ert geht der 
Kommentar von K o f f k a  wohl am weitesten. Koffka 
sagt, dafi der volle W ert im Gegensatz zum g e - 
m e i n e n  W e r t  ais der hóchste W ert aufzufassen ist, 
den das enteignete Grundstuck fiir  den derzeitigen 
Eigentumer hat. Dabei wird unterschieden zwischen dem 
objektiven Handeiswert bzw. Nutzungswert und dem sub- 
jektiven Handeiswert bzw. Nutzungswert. Unter dem 
vollen W ert ist also, so sagt Koffka, derjenige W ert zu 
verstehen, der alle Móglichkeiten der Verwertung und 
der Ausnutzung einer Sache durch den Eigentumer voll 
berucksichtigt.
Das R e i c h s g e r i c h t  ging sogar in friiheren Jahr- 
zehnten so weit, dafi der volle W ert auch den ent- 
gangenen Gewinn umfassen sollte, und dafi die Ent
schadigung direkt nach den individuellen Interessen des 
Enteigneten zu bemessen sei.
W eniger weit geht der Kommentar von E g e r ,  der unter 
Berufung auf Urteile des Reichsgerichts sagt, dafi nicht
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das subjektive Interesse des Enteigneten, sondern nur der 
subjektive Wert der Sache, d. h. der allgemeine Verkaufs- 
wert ais Mafistab fur die Bemessung der Entschadigung 
zu dienen habe. Die volle Entschadigung sei nicht gleich- 
bedeutend mit dem Ersatz des h ó c h s t e n  Wertes. Er 
beruft sich auf das Reichsgericht, das an anderer Stelle 
sagt, dafi der volle W ert nur auf objektiver Grundlage 
zu bemessen sei. Der der Entschadigung zugrunde zu 
legende gemeine W ert sei lediglich reichlich zu bemessen. 
Dabei ist allerdings nicht nur die tatsachliche Benutzungs- 
art, sondern die Benutzungs f a h i g k e i t zu beriick- 
sichtigen. Auch die persónlichen Eigenschaften und Fahig- 
keiten des Eigentumers sind in vollem Umfange in Be- 
tracht zu ziehen. Die Benutzungsart eines jeden Grund- 
stucks sei demnach ein Produkt aus den dinglichen Fahig- 
keiten des Grundstucks und der persónlichen Fahigkeit 
des Eigentumers.
Es ist klar, dafi diese Auslegung des Begriffs „voller 
W ert" zu Entschadigungen fiihren mufi, die teilweise 
aufiergewóhnlich hoch sind. Nur so ist es auch zu er- 
klaren, dafi in dem bekannten B e t h g e - P r o z e f i  eine 
Entscheidung gefallt worden ist, die zu den schwersten 
Folgen fuhren mufite.

Die erste unmittelbare Folgę waren die Bestimmungen 
in der II. N o t v e r o r d n u n g  des Reichsprasidenten zur 
Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 5. Juni 1931. 
In Kapitel 3 dieser Notverordnung werden die Enteig- 
nungsbefugnisse des Staates erweitert, die Verpflich- 
tungen zur Entschadigung eingeschrankt.

Bei E n t s c h a d i g u n g e n  infolge Enteignung auf dem 
Gebiete des Stadtebaues wird allerdings auch hier die 
bisherige Gesetzgebung der Einzelstaaten voll beruck- 
sichtigt. Die bisherige Rechtsprechung bleibt in Geltung. 
Lediglich bei der B e s c h r a n k u n g  des Eigentums, ins
besondere bei Freiflachenausweisungen, wird der An
spruch auf Entschadigung zeitlich hinausgeschoben. Da- 
gegen kann der Eigentumer, der durch Freiflachen
ausweisungen in der Benutzung seines Grundstucks be- 
schrankt ist, die Ubernahme des Grundstucks nach Ablauf 
bestimmter Fristen verlangen.
Die Bestimmungen der II. Notverordnung bringen auch 
hier noch keine klare Lósung. Auch hier sind bei Ent- 
eignungen und Eigentumsbeschrankungen Entschadi
gungen vorgesehen, die den Staat aufierordentlich stark 
belasten kónnen.

Einfiihrung des Begriffes „angem essener Preis"
Er s t  d i e  III. N o t v e r o r d n u n g g i b t  d e m  
S t a a t  e r w e i t e r t e  E n t e i g n u n g s r e c h t e u n d  
s c h r a n k t  d i e  H ó h e  d e r  E n t s c h a d i g u n g  
e i n .  In ihrem Kapitel 2 § 11 des 4. Teiles wird, wenn 
mangels Vorhandensein ausreichenden Siedlungslandes 
Land enteignet werden mufi, nicht mehr der „volle W ert", 
sondern der „a  n g e m e s s e n e P r e i s "  fur die Be
messung der Entschadigung zugrunde gelegt.

M i t  d i e s e r  N e u e i n f ii h r u n g d e s  B e g r i f f s  
a n g e m e s s e n e r  P r e i s  i s t  d i e  e r s t e  w i c h t i g e  
B r e s c h e  g e s c h l a g e n  i n d i e  b i s h e r i g e  G e 
s e t z g e b u n g .
Nicht mehr der volle W ert der auf Grund des individu- 
ellen Interesses des Enteigneten oder der subjektiven 
Fahigkeiten des Enteigneten oder der sonstige Wert, der 
aus individualistischen Grunden errechnet werden kann, 
ist zugrunde zu legen, sondern d e r  in  o b j e k t i v e r  
W e i s e  e r m i t t e l t e  a n g e m e s s e n e  Pr e i s .  Wenn 
in der Auslegung dieser Abhandlung gesagt wird, dafi 
ein neues Enteignungsgesetz nur aus der bisherigen Ge
setzgebung heraus entwickelt werden kann, wenn nicht

das Vertrauen der Menschen in die Gerechtigkeit der 
Staatsfiihrung erschiittert werden soli, dann ist in erster 
Linie auf diese Weiterentwicklung des Gedankens der 
Bemessung der Entschadigung zuriickzugreifen.

N e u e re  V orschlage f i ir  e in  Enteignungsrecht
Wenn bisher die Bemuhungen, insbesondere der Stadte- 
bauer, um ein neues Enteignungsrecht erfolglos geblieben 
sind, so fehlt es doch nicht an zahllosen Versuchen um 
Schaffung neuer Grundlagen.
Bereits 1925 versucht die preufi. Regierung in dem E n t 
w u r f  e i n e s  S t a d t e b a u g e s e t z e s  von der bis
herigen Gesetzgebung abzuweichen. In § 65 dieses Ent- 
wurfs werden die Bestimmungen des U m l e g u n g s -  
g e s e t z e s  vom 28. Juli 1902 iibernommen und erweitert. 
In § 66 wird das Enteignungsverfahren nach den Vor- 
schriften des G e s e t z e s  i i b e r  e i n  v e r e i n f a c h t e s  
E n t e i g n u n g s v e r f a h r e n  vom 26. Juli 1922 iiber- 
nommen.
Was die E n t s c h a d i g u n g  anbetrifft, so wird in § 104 
zum erstenmal der Gedanke der Entschadigung in Land 
ausgesprochen. Auch wird zum erstenmal versucht, eine 
durch die Enteignung entstehende Werterhóhung des 
Restgrundstucks bei Teilenteignungen auf die Entschadi
gung in Anrechnung zu bringen.
Im ubrigen aber wird der Begriff des vollen Wertes bei 
der Bemessung der Entschadigung nicht angetastet.

In einer N e u f a s s u n g  d e s  E n t w u r f s  f i i r  e in  
S t a d t e b a u g e s e t z  w ird der Gedanke des vollen 
Wertes verlassen; in § 120 wird gesagt, dafi die Ent -  
e i g n u n g e n  g e g e n  a n g e m e s s e n e  E n t 
s c h a d i g u n g e n  e r f o l g e n  s o l l e n .  Ais an
gemessene Entschadigung sollen die Summen gelten, die 
der letzten Einschatzung nach dem Reichsbewertungs- 
gesetz entsprachen, soweit sie auf dem gemeinen Wert 
beruhen.
Nicht zum mindesten aus der Schwierigkeit heraus, den 
Begriff „angemessener W ert" richtig auszulegen, mag die 
Nichtannahme des Gesetzes mit zuriickzufiihren sein. 
Wenn auch das Fluchtliniengesetz von 1875 in § 12 eine 
Entschadigung wegen der in diesem Paragraphen ent- 
haltenen Einschrankungen durch baupolizeiliche Be
stimmungen beziehungsweise durch Ortsstatute ver- 
neint, so mufi doch die Anerkennung einer Entschadi
gung fiir alle Mafinahmen der Enteignung und Besitz- 
einschrankung auf dem Gebiete des Stadtebaues be- 
dauert werden.
W ie grofi das Interesse der Fachwelt, aber auch der an 
stadtebaulichen Entwicklungen interessierten Kreise war, 
geht aus den zahlreichen Entwiirfen und Anregungen her- 
vor, die sich mit der Schaffung des Stadtebaugesetzes 
befassen. Insbesondere aber auch aus den zahlreichen 
Referentenentwiirfen fiir ein Gesetz, dessen Name viel- 
fach wechselt: „Baulandgesetz", „Reichsstadtebau-
gesetz" usw.

In allen diesen Entwiirfen und Denkschriften wird der 
Gedanke der E n t s c h a d i g u n g  z u m  v o l l e n  
W e r t  i n d e m  b i s h e r i g e n  S i n n e  a b g e l e h n t .  
In dem vorlaufigen unverbindlichen Referentenentwurf 
fiir  ein „ G e s e t z  f i i r  d i e  E r s c h l i e f i u n g  u n d  
B e s c h a f f u n g  v o n  B a u g e l a n d e "  ist von dem 
Gedanken der vollen Entschadigung abgegangen. Auch 
hier wird eine a n g e m e s s e n e  Entschadigung vor- 
geschlagen. Die Móglichkeit von Spekulationsgewinnen 
oder von Wertsteigerungen, die durch die Aussicht auf 
die Durchfiihrung von Mafinahmen im Sinne dieses Ge
setzes begriindet werden, sollten nicht beriicksichtigt 
werden.
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Bei Grundstucken, fur die eine Bewertung nach dem 
Reichsbewertungsgesetz erfolgt sei, sollte bei der Fest- 
setzung der Entschadigung vom Steuerwert ausgegangen 
werden.

In dem Vorschlag fur ein p r e u 6 . S t a d t e b a u -  
g e s e t z ,  beschlossen vom Vorstand des P r e u fi. 
S t a d t e t a g e s  am 8 . Februar 1929, wird ebenfalls aus- 
driicklich von den Grundsatzen des Enteignungsgesełzes 
von 1874 abgegangen. Eine „angemessene Entschadi- 
gung" soli zugrunde gelegt werden. Auch hier ist eine 
Entschadigung in Land vorgeschlagen.

Dieselben Entschadigungsgesetze tauchen wieder auf in 
dem Entwurf eines S t a d t e b a u g e s e t z e s  v o m  
8. M a r z 1929.

Erheblich weiter geht der Referentenentwurf fur ein 
R e i c h s s t a d t e b a u g e s e t z  fur 1931, wo i n§84  und 
folgende von dem Begriff des vollen Wertes abgegangen 
wird.

Auch hier wird eine angemessene Entschadigung bei 
Enteignungen vorgeschlagen. Bei der Festsetzung der 
Entschadigungen soli bei allen l a n d w i r t s c h a f t -  
l i c h e n ,  • f o r s t w i r t s c h a f 11 i c h e n u n d  e r -  
w e r b s g a r t n e r i s c h e n  B e t r i e b e n  d e r  g e -  
m e i n e W e r t i m  Sinne des § 10 des Reichsbewertungs- 
gesetzes von 1931, bei a l l e n  u b r i g e n  G r u n d 
s t u c k e n  der Wert, der nach den Vorschriften des 
R e i c h s b e w e r t u n g s g e s e t z e s  im Einzelfall er- 
rechnet wird, zugrunde gelegt werden.

Schlufifolgerung
Aus allen diesen Versuchen, von dem Begriff des „vollen 
Wertes" bei der Festsetzung der Entschadigung fur Ent
eignungen auf stadtebaulichem Gebiet abzugehen, er- 
kennt man, dafi weiteste Kreise der Fachwelt seit langem 
davon uberzeugt sind, d a 6  e i n e  g e s u n d e  E n t 
w i c k l u n g  a u f  d e m  G e b i e t e  d e s  S t a d t e -  
b aues  e i n e  A n d e r u n g  d e r  b i s h e r i g e n  G e -  
s e t z g e b u n g  e r f o r d e r t .  M a n  e r k e n n t  a b e r  
a u c h ,  da f }  e i n e  F o r t  e n t w i c k I u n g b i s h e r  
a u s g e s p r o c h e n e r G e d a n k e n  z u m  Z i e l e  
f u h r e n  m ul).

Das was in der bisherigen Gesetzgebung uber Entschadi
gungen bei Eigentumsbeschrankungen Gultigkeit hat, 
durfte im grofien und ganzen ausreichen. Die in der
II. Notverordnung enthaltenen Bestimmungen uber Ent
schadigungen bei Beschrankung des Eigentums sind wenig 
wandlungsbedurftig; insbesondere dann, wenn auch hier 
der B e g r i f f  d e r  a n g e m e s s e n e n  E n t s c h a d i 
gung  in einem Sinne ausgelegt w ird, der die Interessen 
des Einzelnen und die Interessen des Staates in aus- 
reichender Weise gegeneinander abwagt, ohne dem 
individuellen Interesse des einzelnen allzuviel Freiheit zu 
geben.

Anders wird zu entscheiden sein, wenn es sich um Ent
schadigungen bei Enteignungen handelt.

Das Fundament, auf dem mit Rucksicht auf die grofien 
Bauaufgaben des Reiches in Zukunft die Gesetze uber 
Entschadigungen bei Enteignungen aufgebaut werden 
sollte, wird auch fernerhin der Inhalt des Artikels 153 der 
Reichsverfassung sein.

Artikel 153 der Reichsverfassung sagt: „ D a s  E i g e n t u m  
w i r d  v o n  d e r  V e r f a s s u n g  g e w a h r l e i s t e t .  
S e i n  I n h a l t  u n d  s e i n e  S c h r a n k e n  e r g e b e n  
s i c h  a u s  d e n  G e s e t z e  n."
W ie eingangs ausgefuhrt, wird auch in Zukunft der Be
griff des Eigentums die Grundlage jeder Rechtsauffassung 
sein mussen. Die hemmungslose Ausnutzung des Eigen- 
tumsgedankens aber wird durch neue Gesetze bzw. 
durch Neuformung alter Gesetze eingeschrankt werden 
mussen.
Artikel 153 der Reichsverfassung sagt weiter: „Eine Ent- 
eignung kann nur zum Wohl der Allgemeinheit und auf 
gesetzlicher Grundlage vorgenommen werden; sie erfolgt 
gegen angemessene Entschadigung, sofern nicht ein 
Reichsgesetz etwas anderes bestimmt."
Bereits in der Reichsverfassung wird also der Grundsatz 
festgelegt, dal} nicht die Entschadigung zum vollen W ert 
erfolgen soli, wobei der volle W ert nicht gleichzeitig der 
hóchste W ert ist, den der enteignete Gegenstand fur 
den von der Enteignung Betroffenen auch in subjektiver 
Hinsicht hat, sondern eine angemessene Entschadigung. 
Wenn auch der Begriff „angemessene Entschadigung" 
vielerlei Deutungen zulafit, so wird man doch grundsatz
lich sagen kónnen, da6  die angemessene Entschadigung 
im grofien und ganzen dem W ert entspricht, der durch 
§ 10 des Reichsbewertungsgesetzes ais „gemeiner W ert" 
bezeichnet ist. Nach diesem Gesetz wird der gemeine 
W ert „durch den Preis bestimmt, der im gewóhnlichen 
Geschaftsverkehr nach der Beschaffenheit des Gegen- 
standes unter Berucksichtigung aller den Preis beein- 
flussenden Umstande bei einer Veraufierung zu erzielen 
ware; ungewóhnliche oder lediglich persónliche Verhalt- 
nisse sind nicht zu berucksichtigen".
Der erste Teil dieser Definition des gemeinen Wertes 
kónnte ohne weiteres auch ais Grundlage fur die 
Definition der angemessenen Entschadigung dienen. 
Lediglich der zweite Teil, dafi persónliche Verhaltnisse 
vóllig aufier Betracht zu bleiben haben, bedarf einer 
Revision. Das individuelle Interesse des Enteigneten an 
seinem enteigneten Grundstuck darf nicht ganz aus- 
geschaltet werden. Immer aber mufi beachtet werden, 
daf} der Zweck der Enteignung wichtiger ist ais das indi- 
viduelle Interesse. Hier einen gerechten Ausgleich zu 
finden, w ird schwer sein und grofie Erfahrung der Sach- 
verstandigen bedingen, die im Enteignungsverfahren mit 
der Feststellung der angemessenen Entschadigung be- 
auftragt werden.
Besonderes Gewicht aber ist auf den letzten Absatz des 
Artikels 153 der Reichsverfassung zu legen. Dort heifit es: 
„ E i g e n t u m  v e r p f l i c h t e t .  S e i n  G e b r a u c h  
s o l i  z u g l e i c h  D i e n s t  s e i n  f u r  d a s  a 11 - 
g e m e i n e  B e s t e .
Das Fundament aller Gesetzesauslegung wird dieser Satz 
der Reichsverfassung sein. Er wird da angewendet wer
den mussen, wo individuelle Interessen des Einzelnen in 
unlogischem Widerstreit stehen zu dem Interesse des 
Staates. Dieser Satz bietet aber gleichzeitig die Hand- 
habe, auch auf gesetzlichem Wege den Grundsatz fest- 
zulegen, den der heutige Staat sich und seinen Burgern 
vorschreibt, daf} G e m e i n n u t z  v o r  E i g e n n u t z  
geht. Werden diese Grundsatze im kiinftigen Ent- 
eignungsrecht gewahrt, dann wird dem Reich und dem 
Volk am besten und gerechtesten gedient werden.
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NEUERE GESICHTSPUNKTE FUR INDUSTRIEBAUTEN
Prof. Dr.-Ing. E. h. G. Ruth, Dresden /  5 Abbildungen

1 StraOenbahnhalle in Leipzig. Eisenbetonbau

b a u t e n  besonders da zweckmafiig sein, wo 
schwere Maschinen und Betriebseinrichtungen, 
namentlich solche mit grófieren Betriebserschutte- 
rungen in Bauanlagen eingebaut werden mussen 
bzw. wo der Fabrikationsbetrieb sich auf Her
stellung, Bearbeitung, Transport oder Lagerung 
schwerer Massenguter oder Gegenstande er- 
streckt. Auch in anderen Fallen, wo es sich im 
Arbeitsgang um die horizontale Verschiebung 
von Waggons, Lokomotiven oder sonstigen Ma
schinen handelt, werden stets eingeschossige 
Flach- oder Hallenbauten mit entsprechenden 
Gleis- und Transportanlagen in Frage kommen. 
Unterkellerungen sind hierbei auf diejenigen 
Stellen zu beschranken, die von schweren Be- 
triebslasten nicht beruhrt werden. Sind keine 
besonderen Konstruktionshóhen fiir den Betrieb 
erforderlich, so genugen im allgemeinen Flach- 
bauten mit den fur den Einbau von Arbeits- 
maschinen, Transmissionen erforderlichen Hohen 
von etwa 4 bis 5 m, dereń Dachkonstruktionen 
auf Wanden und Stutzen unter Einhaltung der 
notwendigen Weitraumigkeit aufruhen. Sind 
Betriebseinrichtungen von grofier Konstruktions- 
hóhe, wie z. B. Maschinenhammer, hohe Pressen 
und Stanzen, Ofenanlagen oder Werkkrane von 
grofier Hubhóhe, einzubauen, so treten an Stelle 
der Flachbauten die eingeschossigen Hallen
bauten, die je nach Bedarf ein- oder mehr- 
schiffig mit gleichen oder verschiedenen Raum- 
hóhen und Spannweiten angeordnet werden.

2 W erkstatten-Anlage Munchen-Ost der RBD. Holzbau

Das jungst erschienene Werk „ D e r  I n d u s t r i e b a u" 
I. Band „ D i e  b a u l i c h e  G e s t a l t u n g  v o n  G e -  
s a m t a n l a g e n  u n d  E i n z e l g e b d u d e n "  von 
Professor Dr.-Ing. M a i e r - L e i b n i t z ,  Stuttgart, gibt 
Anlafi zu einer kurzeń Zusammenfassung uber einige 
m a f i g e b e n d e  G e s i c h t s p u n k t e  fiir den plan
mafiigen und konstruktiven Aufbau von Industriebauten. 
Im Anschlufi daran sei das Werk selbst einer Besprechung 
unterzogen.

Eingeschossige F lachbauten o d er  
mehrgeschossige H ochbauten?
Die Frage der allgemeinen Planung von In
dustriebauten, d. h. die Entscheidung, ob in 
den jeweils vorliegenden Fallen eingeschos
sigen Flach- und Hallenbauten oder mehr
geschossige Hochbauten am zweckmaftigsten 
und wirtschaftlichsten sind, ist zu untersuchen 
nach den Anforderungen, die der industrielle 
Betrieb an die Einzelbauten und Gesamt- 
anlagen stellt, und nach den Ausnutzungs- 
móglichkeiten, die die Bauwerke bieten, auch 
wenn Anderungen oder Umstellungen im Be- 
triebe zu erwarten sind. So z. B. werden e i n 
g e s c h o s s i g e  F l a c h -  u n d  H a l l e n -

Bei Anlagen, bei denen es sich um die Abfuhrung 
hinderlicher bzw. schadlicher Gase, Dampfe oder 
Rauchschwaden handelt, kann auch die Rucksicht- 
nahme auf Be- und Entluftung zu besonderen 
Bauformen fuhren. Doch sollte ein solcher Zweck 
mehr durch maschinelle Be- und Entluftungs- 
einrichtungen ais durch Hoch- und Weitraumig

keit erzielt werden, da unmittelbare Abfuhrung an den 
Erzeugungsstellen wirksamer ist ais durch Entluftung der 
Betriebsrdume, womit starkę Warmeverluste verbunden 
sind. Eingeschossige Flach- oder Hallenbauten sind auch 
vorzuziehen, wo eine besondere Weitraumigkeit mit 
grofien, freien Spannweiten der Konstruktionen erforder
lich, da hierbei Dachkonstruktionen mit geringen Nutz- 
lasten fur Schnee und W ind wesentlich billiger sind ais 
Zwischendecken von Hochbauten mit hóheren Eigenge-

*) V erlag Julius Springer, Berlin 1932, Preis gebund.

55,50 M. Die A bb ildungen  sind dem W erk entnommen. 3  U rsprijnglich Ausstellungshalle der W erkbund-A usste llung  Koln. Stahlbau
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4 Stahl-Shedbau. Spinnerei Dełtingen

wichts- und Nutzlasten. Besonders bei Bauweisen, 
bei denen die Eigengewichte niedrig gehalten, 
also in eine gewisse Obereinstimmung mit den 
Dachnutzlasten gebracht werden kónnen, wie 
z. B. bei Konstruktionen aus Stahl oder Holz mit 
leichteren Deckungsweisen. Dieser in wirtschaft- 
licher Richtung liegende Konstruktionsgedanke 
lafit sich noch stark fórdern durch die Wahl 
statisch giinstiger Konstruktionssysteme, wobei 
sich oft eine ausgezeichnete Obereinstimmung 
von wirtschaftlicher Konstruktionsform und be- 
triebstechnischem Raumbedarf erzielen lafit.
Im ubrigen bleibt fiir  den konstruktiven Aufbau 
von Flach- oder Hallenbauten neben dem Raum
bedarf fiir den Betrieb insbesondere die Belich- 
tungsfrage von grundlegender Bedeutung. Die 
Lichtóffnungen in den Aufienwanden genugen 
meist nur fiir die unmittelbar an denselben 
liegenden Arbeitsplatze, wahrend die Haupt- 
belichtung durch Oberlichter zu erfolgen hat. Die 
Anordnung solcher Oberlichter, evtl. inVerbindung mit Be- 
und Entliiftungseinrichtungen, beeinflufit ebenfalls stark 
die Gliederung und konstruktive Ausbildung der Dach- 
konstruktionen solcher Flach- oder Hallenbauten, da 
neben einer einwandfreien Belichtung auch die Abfiihrung 
des Niederschlagswassers von den Dachflachen, die Frei- 
haltung der Oberlichter von Schnee unter Vermeidung 
von Schneesacken, die Isolierung gegen Warme und 
Kalte und die Vermeidung von Schwitzwasserbildungen 
fiir eine sachgemafie und wirtschaftliche Benutzung und 
Auswertung der Raume von besonderer Bedeutung sind. 
Die gleichen Gesichtspunkte, die fur einstóckige Flach- 
oder Hallenbauten gelten, kónnen sinngemafi auch fiir 
das o b e r s t e  G e s c h o f i  v o n  H o c h b a u t e n  an- 
gewandt werden, bei denen die nach oben abschliefien- 
den Konstruktionen ebenfalls Dachkonstruktionen dar- 
stellen. Es kónnen also auf Hochbauten mit tragenden 
Zwischenwanden und Zwischensaulen weitraumigere 
Dachgeschosse aufgesetzt werden durch Verwendung 
entsprechend freitragender Konstruktionssysteme, evtl.

auch unter Einfugung von Oberlichtern, Entliiftungs- 
aufsatzen und dergleichen.

B esondere K onstruktionsgrundsatze
Die vorerwahnten verschiedenartigen und vielseitigen 
betriebs- und bautechnischen Bedurfnisse, die bei Flach- 
oder Hallenbauten bzw. bei besonders ausgebildeten 
Dachgeschossen von Hochauten zu beriicksichtigen sind, 
fuhren zu der Fórderung, sich bei der Planung nicht zu 
friihzeitig auf bestimmte Konstruktions- oder Bausysteme 
festzulegen. Hierbei handelt es sich nicht nur um die 
Frage nach dem geeigneten Baumaterial (Stahl, Holz 
oder Eisenbeton), sondern auch um den Vergleich der 
verschiedenen in Frage kommenden Konstruktionsmóglich- 
keiten hinsichtlich Bauform, Wirtschaftlichkeit und Unter- 
haltungskosten. Besonders wichtig sind konstruktiv-wirt- 
schaftliche Vergleiche bei aufierordentlichen Forderungen 
an Weitraumigkeit, wobei grundsatzlich zu unterscheiden 
ist, ob im Bau Zwischenstutzen angeordnet werden 

kónnen oder nicht. Im ersteren Falle kommen oft 
durchlaufende Konstruktionssysteme zur Anwen
dung, die durch giinstigen Momentenausgleich Vor- 
teile bieten, wahrend bei Weitraumigkeit ohne 
Zwischenstutzen die Wahl des Konstruktionssystems 
in Verbindung mit der Bauform von grofiem Einflufi 
auf die Wirtschaftlichkeit ist, z. B. bei Rahmen-, 
Sprengwerks- oder Bogenkonstruktionen. Hervor- 
zuheben ist auch die Verwendung weitgespannter 
Fachwerktrager bei neueren Shed- und Hallen
bauten mit den notwendigen raumlichen Quer- 
und Langsverbanden und mit etwaiger Unter- 
teilung durch Zwischenbinder. Wahrend solche 
weitgespannten Fachwerkkonstruktionen in hervor- 
ragender Weise sowohl aus Stahl ais auch aus 
Holz ausgefiihrt worden sind, hat sich in der Eisen- 
betonbauweise eine Steigerung der Weitraumig
keit durch die Einfiihrung der Schalenbauweise 
nach System Zeiss-Dywidag ergeben, die sich nicht 
nur auf Kuppel- und Tonnendacher, sondern auch 
auf zusammengesetzte Wólbsysteme erstreckt.
Im Gegensatz zu den Konstruktionsgrundsatzen 
des Flach- und Hallenbaues handelt es sich bei 
Hochbauten nicht nur um raumumschliefiende Kon
struktionen, die im wesentlichen nur durch Schnee- 
und Winddruck belastet werden, sondern um 
solche, die die Eigengewichte und Nutzlasten der 
ijbereinanderliegenden Stockwerke aufzunehmen 
haben. Die vertikalen Tragsysteme bestehen hier
bei aus Wanden, Pfeilern oder Stiitzen, und die5 Hochbau in Stahl-Skelettbau
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liegenden Konstruktionen aus Decken mit Balken und 
Unterziigen. Grundsatzlich sind zwei Konstruktionsweisen 
zu unterscheiden, und zwar der geschofiweise Aufbau, 
wobei die einzelnen Zwischendecken und Tragkonstruk- 
tionen auf den Wanden und Pfeilern aufliegen, und der 
Skelettbau, bei dem stehende und liegende Konstruk
tionen biegungsfest miteinander verbunden sind. Im 
letzteren Falle kann noch unterschieden werden in Bau- 
weisen mit Traggerippen aus Stahl, Holz oder Eisenbeton, 
in die Decken- und Wandfelder eingebaut werden, und 
in die zusammenhangende Bauweise des Eisenbetons. 
Die raumliche Aussteifung solcher Hochbauten erfolgt 
beim geschofiweisen Aufbau durch die aussteifende W ir- 
kung der Langs- und Ouerwande und der Decken bzw. 
bei Skelettbauten durch die raumliche Biegungssteifigkeit 
der Skelettkonstruktionen, wobei eingebaute Decken- und 
Wandflachen ais aussteifende Scheiben mit verwendet 
werden kónnen. Wahrend bei solchen Industriehoch- 
bauten Holz ais tragender Baustoff seltener zur Ver- 
wendung kommt, stehen die modernen Bauweisen des 
Stahl- und Eisenbetonskelettbaues in scharfstem Wett- 
bewerb miteinander, wobei oft auch hochwertiger Stahl 
und hochwertiger Beton zur Auswertung kommt. Im Stahl- 
bau kommen hierbei ais neuzeitliche Konstruktionsmittel 
breitflanschige Trager und moderne Schweifiverfahren 
zur Verwendung, wahrend im Eisenbetonbau umschnurte 
Saulen, kreuzweise bewehrte Deckenfelder und Pilz- 
decken ais wirtschaftlich vorteilhafte Konstruktionsweisen 
zu erwahnen sind.

K ritik  des W erkes  „D e r In d u striebau "
Der vorliegende I. Band des Werkes „ D e r  I n d u s t r i e -  
b a u" gibt eine umfassende und eingehende Behandlung 
der baugestaltenden und baukonstruktiven Fragen des 
Industriebaues. Eine iibersichtliche und vergleichende Zu- 
sammenstellung von industriellen Anlagen erlautert an 
Beispielen die Gesichtspunkte fur die Planung von Ge- 
samtanlagen mit Yerkehrsanschlussen und Transportver-

haltnissen innerhalb der Werke. Die verschiedenen Bau
weisen werden getrennt nach Materiał — Stahl, Eisen
beton und Holz — eingehend besprochen, wobei noch 
besonders auf die vorziigliche Behandlung der raum- 
umschliefienden Bauelemente des Industriebaues, der 
Dachdeckungen und der Belichtungen, also den Einbau 
von Glasflachen und Oberlichtern hingewiesen sei. Unter 
den Abschnitten Hallenbauten und Eingeschofibauten 
sind die Fragen der Entliiftung, der Ausriistung mit Kranen 
und Hebezeugen und der sich hiernach ergebende Auf
bau der Traggerippe iibersichtlich bearbeitet, wobei die 
verschiedenartigen Konstruktionssysteme der Traggerippe 
fur Stahl, Eisenbeton und Holz in Beispielen des Entwurfs 
und der Bauausfiihrung behandelt sind. In dem Ab
schnitt Mehrgeschofibauten sind neben den in Betracht 
kommenden Konstruktionsmóglichkeiten die verschieden- 
artigen Aufteilungen in Quer- und Langsschnitten, die 
Belichtungsfragen und interessante Konstruktionseinzel- 
heiten eingehend behandelt. Der Schlufiabschnitt enthalt 
noch eine interessante Betrachtung der Kombinations- 
móglichkeiten von Hallen-, Eingeschofi- und Mehrgeschofi- 
bauten und gibt somit eine abgerundete Erganzung zu 
den vorausgehenden Einzelkapiteln.
Der Inhalt des Buches ist im Verhaltnis zu seinem Umfang 
ais aufierordentlich erschópfend und vielseitig zu be- 
zeichnen, wobei die sehr zahlreichen Abbildungen in Ver- 
bindung mit dem knappen Text ais besonderer Vorteil 
hervorgehoben seien. Es ware erwunscht, wenn bei 
einer spateren Neubearbeitung auch die besonders fiir 
Hallen- und Eingeschofibauten so wichtige Frage der Iso- 
lierung gegen Warme und Kalte, sowie die Móglichkeiten 
zur Abdampfung von Schall und Erschiitterungen naher 
behandelt wurden. Auch die Frage der Mitschwingung 
von Gebauden oder einzelnen Gebaudeteilen ware 
einer Besprechung wert, da gerade bei modernen Fabrik- 
bauten infolge sehr niedriger Konstruktionshóhen von 
Decken und schlanker Abmessungen von Saulen ófter un- 
angenehme Schwingungen auftreten.

SCHWINGUNGEN IM HOCHBAU
Ing. Horst Orbanowski, S. B. Messachusetts Institute for Technology und „Studiengesellschaft f i ir  Stahlskelettbau", 
Dusseldorf / 6 Abbildungen

Auf der fachwissenschaftlichen Tagung der „ S t u d i e n 
g e s e l l s c h a f t  f i i r  S t a h l s k e l e t t b a u "  Ende v. J. 
fiihrte Dr.-lng. Moritz Klónne aus, dafi man unter Beriick- 
sichtigung der sich standig steigernden Geschwindigkeiten 
und wachsenden Verkehrserschiitterungen berechtigt sei, 
das „Panta rhei" („alles fliefit") der Alten im Bau
wesen in ein „alles schwingt" umzuwandeln. Das Schwin- 
gungsproblem und die zu ergreifenden Dampfungsmafi- 
nahmen werden daher zur Zeit immer mehr in den Be- 
reich der Bauforschung einbezogen. Eine kurze Behand
lung dieser Fragen an dieser Stelle diirfte daher inter- 
essieren. Fiir eine kurze Behandlung des Schwingungs- 
problems miissen aber zunachst drei Begriffe definiert 
werden, und zwar Frequenz, Amplitudę und Be- 
schleunigung.

Die F r e q u e n z  einer Schwingung ist die Zahl, die an- 
gibt, wieviel Schwingungen in einer Sekunde ausgefuhrt 
werden; sie wird in H e r t z  ausgedriickt. Unter E i g e n- 
f r e q u e n z  versteht man diejenige Schwingungszahl in 
der Sekunde, in der ein elastisches System schwingt, wenn 
es durch keine periodische Kraft beeinflufit wird. W e
sentlich sind ferner die Amplituden und die Beschleuni- 
gung. Die A m p l i t u d ę  einer Schwingung ist die

grófite Entfernung von der Ruhelage. Unter B e s c h I e u- 
n i g u n g versteht man fiir  jeden Zeitpunkt einer 
Schwingung die Geschwindigkeitsanderung in der Zeit- 
einheit. W ird von zwei auf den gleichen Ton abge- 
stimmten Saiten die eine angeschlagen, so wird die an
dere in Mitschwingung versetzt. In diesem Falle haben 
die beiden Saiten die gleiche Eigenfrequenz, und in- 
folgedessen schwingen sie in Resonanz. Jedes elastische 
schwingende System in einem Gebaude oder im Trag- 
werk kann mit einer Geigensaite verglichen werden, d. h. 
auch im Bauwerk wird eine Erregerkraft von der Eigen- 
frequenz des Schwingungssystems dieses in Schwingung 
versetzten. Ganz so einfach wie bei einer Geigensaite 
liegen die Verhaltnisse aber leider nicht bei einem Bau
werk; denn man stellt sich die Schwingungen einer 
Saite gewóhnlich ais reine Transversalschwingungen 
senkrecht zur Langsachse der Saite vor. In Bauwerken 
kónnen vier verschiedene Schwingungsformen auftreten, 
und zwar t r a n s v e r s a l e  o d e r  B i e g u n g s -  
s c h w i n g u n g e n ,  l o n g i t u d i n a l e  o d e r  Langs -  
s c h w i n g u n g e n ,  T o r s i o n s -  o d e r  V e r d r e h -  
s c h w i n g u n g e n  der Stabe (Abb. 1) und p e r i o d i 
s c h e  Y e r s c h i e b u n g e n  d e r  S t a b e  ais ein
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1 Form anderungen eines Tragers bei verschiedenen Schwingungsarten. 

Neben ve rłika lem  Biegungsausschlag kann auch h o rizon ta le r a u ftre łen . 
Die Knotenb ildung kann bei verschiedenen Schwingungsformen ver- 
schieden sein

'̂ Am plitudę

a  -  Statische Durchbiegung 
b -  Dynamische Durchbiegung

'Amplitudę

a -  Statische Durchbiegung 
b -  Dynamische Durchb/egung

Biegungsschwingung Lotrechte Rahmenschwingung
2 Verschiedene Schwingungsformen statischer Systeme

3 Schaulinie von Durchbiegungen des m itt- 
leren U ntergurtknotens e iner e ing leis igen, 
72 m w e it gespannten Eisenbahnbrucke 
beim Befahren durch D-Zug m it 60  km/St- 
G eschw indigkeit (2 Lokomotiven und 11 
W agen). Diese Schaulinie von einem ub- 
lichen Biegungszeichner aufgenom m en, 
weist eine m aflstabliche und zeitliche Ver- 
zerrung der Ausschlage a u f (nach Deutsche 
Reichsbahn-Ges., Mechan. Schwingungen 
der Brucken)

6------------------ V2 Sekunde--------------------- *|
A A A A A A A A A ^ —

| Ausschlage
l Decke 7 Ho Izba i  hen 
(  m it P arkett

)  Z e itk u r\/e

x Ausschlage

[ Decke 2. Holzbalken 
| ohne Parkett

Zeit ku r ve

\Aussęh/age 

l Decke J.
r Betonbaikenc/ecke 

)  Zeitkurve

Die A b b ild un g  ze ig t d ie  Schwingungsaus- 
schlage der Unterseiten der Decken in Ab- 
h ang igke it von d e r Zeit, wenn die  O ber- 
seite in genau g le id ie r Weise beansprucht 
w urde. Man beachte d ie  wesentlich hóhere 
Eigenschwingungszahl der Betondecken und 
d ie  Oberschwingungen der H olzba lken- 
decken

■0,25m/m

\  Ausschlage

[ Decke*.
? Bimsberondecke

)  Zeitkurve

4 Sdiwingungen von 4 verschiedenen Decken bei g le icher Erregung. O bere  Kurve: Deckenschwingung, untere Ze itm ark ie rung (nach Reiher)
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Ganzes. Bei Fachwerken treten die Schwingungen ais 
Langsschwingungen sowie periodische Verschiebungen 
und Verdrehungen der Słabe ais ein Ganzes auf, wah
rend bei Rahmenwerken Biegungs- und Langsschwin
gungen vorherrschend sind.
S c h w i n g u n g e n  k ó n n e n  d u r c h  V e r k e h r s -  
s t ó f l e  e r r e g t  w e r d e n  (Abb. 2—4). Die Erschutte- 
rung breitet sich wellenfórmig von dem Ausgangsort aus 
und kann sich durch die Slutzen bis zu den Riegeln und 
Ouertragern fortpflanzen. AuBer diesen mittelbar uber- 
tragenen Erschutterungen kónnen auch rotierende Ma- 
schinen oder Kolbenmaschinen sowie rollende Lasten 
und Krane Schwingungen unmittelbar hervorrufen. Bei 
beiden Schwingungsarten kann man Resonanzen ver- 
hindern, indem man darauf sieht, daf} die Eigenfre- 
quenzen, in denen die Gebaudeteile schwingen kónnen, 
nicht mit den Erregerfrequenzen ubereinstimmen. Die 
erste Art der Erregung kann man mit dem Anklingen 
einer Geigensaite durch eine andere vergleichen, wah
rend die direkt hervorgerufenen Ausschlage den Schwin
gungen einer Geigensaite, die durch den Geigenbogen 
hervorgerufen werden, ahnlich sind.
Da die Bauausfuhrungen nicht stets gleicher Art sind und 
da nur viel Versuchsmaterial die theoretischen Berech- 
nungen auf eine praktische Basis bringen kann, empfiehlt 
es sich, die errechneten Werte mit gemessenen zu ver- 
gleichen. Die Deutsche Reichsbahngesellschaft hat fur 
Bruckenmessungen eine Reihe von Instrumenten ent- 
worfen, die sich auch fur Hochbaumessungen sehr gut 
eignen. Der Endzweck dieser dynamischen Messungen 
ist, Spannungen und Frequenzen unter verschiedenen Er- 
regerbedingungen zu erhalten. Fur diese dynamischen 
Messungen dienen Instrumente verschiedenster Konstruk- 
tion. Es gibt mechanische, optische, mechanisch-optische 
und elektrisch-optische Gerate. Die mechanischen Appa- 
rate kónnen schnellen Schwingungen wegen der Massen- 
tragheit der einzelnen Teile nicht genau folgen. Masse- 
lose optische oder elektrische Gerate sind hierfur viel 
besser geeignet, haben aber den Nachteil komplizierter 
Konstruktion und grofter Empfindlichkeit gegenuber 
harter Behandlung.
B e i M e n s c h e n  f u h r e n  E r s c h u t t e r u n g e n  zu 
r a s c h e n  E r m u d u n g e n  u n d  zu e i n e r  V e r m i n- 
d e r u n g  d e r  A r b e i t s f a h i g k e i t .  Sie gónnen den 
Nerven nicht die nótige Ruhe und lassen keine vóllige 
Entspannung zu. G e i g e r  und Re i h e r  haben eine 
Aufstellung vertikaler und horizontaler Ausschlage ge- 
macht, die sich bei verschiedenen Frequenzen ais unan- 
genehm bemerkbar machen. R e i h e r  und M e i s t e r  
haben durch eingehende Versuche festgestellt, daf} bei 
langsamen Erschutterungen die Reizschwelle von der 
Schwingungsgeschwindigkeit abhangt, aber daf} bei star- 
ken Erschutterungen die Beschleunigung und dereń zeit- 
liche Anderung mehr und mehr ins Gewicht fallt. C o y I e 
glaubt, der Einfluf} der Schwingungen auf den Menschen 
sei sowohl eine Funktion der Schwingungsausschlage ais 
auch der Beschleunigung.
Bei dem Baustoff rufen gesteigerte Biegungsausschlage, 
Verdrehwinkel und Langenanderungen grófiere Be- 
anspruchungen hervor ais die statisch berechneten. 
Ferner wird das Materiał durch die schnell wechselnden 
Ausschlage der schwingenden Bauteile einer sogenannten 
E r m u d u n g  ausgesetzt. Nietverbindungen werden ge- 
lockert, und in Schweiflnahten kónnen Anrisse hervor- 
gerufen werden. Die Kerbwirkung der SchweiGkehlnahte 
wird erhóht. Bewehrungseisen in Eisenbeton werden ge- 
lockert und die Kohasionskrafte des Betons herabgesetzt, 
wodurch Risse im Beton entstehen. Ais Kennzeichen der 
Wirkung der Schwingungen auf das Materiał sind schon 
mannigfache Definitionen vorgeschlagen worden. Die

M e r c a l l i - C a n a n i - E r d b e b e n s k a l a  in ihrer 
ursprunglichen Form berucksichtigt nur die auftretende 
gróflte Beschleunigung. Andere Autoritaten schlagen die 
Dampfungsarbeit bei einer Einzelschwingung oder die 
Dampfungsleistung fur die Masseneinheit vor. Bei einer 
transversalen Schwingung durfte die Wirkung der Schwin- 
gung auf das Materiał eine Funktion der Biegelinie und 
der Schwingungsamplitude sein. Ganz allgemein scheint 
die Formanderungsarbeit einen guten Mafistab fur die 
Wirkung einer Schwingung darzustellen.
Wegen seiner homogenen Zusammensetzung ist der 
Werkstoff Stahl besonders gut geeignet, den Schwin
gungen wirkungsvoll zu widerstehen. Die Verhaltnisse 
liegen beim Stahl besonders klar, weil sie hier mathema- 
tisch verhaltnismaf}ig leicht zu erfassen sind und weil die 
schwingungstechnischen Eigenschaften des Stahls werk- 
stofftechnisch sehr genau gepruft werden kónnen. Eine 
Klarung dieser Eigenschaften erlaubt auch eine viel 
bessere Ausnutzung des Stahls vom statischen Stand- 
punkt. Die Ermudungserscheinungen bei Schwingungs- 
beanspruchung ist bei Stahl und bei auf Zug bean- 
spruchten Schweif}verbindungen in Stuttgart von Prof. 
G r a f  in Dauerversuchen eingehend gepruft worden. Er 
fand, daf} die Dauerbruchbeanspruchung bedeutend nied- 
riger ist ais die statische Bruchbeanspruchung. Um die 
Festigkeit der Stahlprofile in geschweiflten Steifknoten und 
steifen Trageranschlussen voll ausnutzen zu kónnen, ist 
besonders das Verhalten der auf Biegung beanspruchten 
Schwei6verbindungen bei Dauerbeanspruchung zu klaren.

Auf Anregung von Dr.-lng. Moritz K I ó n n e hat die 
„Studiengesellschaft fur Stahlskelettbau" es unternommen, 
dasVerhalten von geschweif}ten steifen Trageranschlussen 
unter Biegungsbeanspruchung bei statischer und dyna- 
mischer Belastung zu untersuchen. Es werden augenblick- 
lich zwei Versuchsreihen durchgefiihrt. Die statische Ver- 
suchsreihe ist in dem Laboratorium von Prof. Dr. R. 
G r i i n ,  Dusseldorf, bereits abgeschlossen. Die dyna
mischen Schwingungsversuche werden zur Zeit von Prof. 
K ó r b e r im Kaiser-Wilhelm-Institut fur Eisenforschung 
durchgefiihrt. Es wird interessant sein, die Dauerbruch
beanspruchung der geschweiBten Knoten mit derjenigen 
der auf Zug beanspruchten Schweif}verbindungen zu ver- 
gleichen. Wenn auch nicht zu erwarten ist, daf} durch 
diese beiden Versuchsreihen eine endgultige Klarung des 
Problems herbeigefuhrt werden kann, so gewahren sie 
doch in das Verhalten geschweiftter Steifknoten bei dyna- 
mischer Dauerbeanspruchung einen wesentlichen Einblick.

Es wird vielfach falschlich behauptet, dafl Stahlskelett- 
bauten zur Ubertragung von Erschutterungen besonders 
geeignet sind. Ganz im Gegenteil kann man gerade hier 
vorzugliche Vorrichtungen zur Absorption und Dampfung 
der Schwingungen anwenden. Es ist das ublichste, die 
Schwingungsisolierung in das Gebaude selbst zu legen. 
Am besten eignet sich hierfur das Fundament gegen Ver- 
kehrserschutterungen. Die Stahlstutzen und Tragerroste 
werden auf vibrationsabsorbierende Zwischenlagen ge- 
stellt. Ein Zusammenschalten mehrerer Stoffe von ver- 
schiedenem Vibrationswiderstand liefert sehr gute Ergeb- 
nisse. Wegen des hohen Stutzendrucks ist Dachpappe ais 
Zwischenlage nicht geeignet. Seit langerer Zeit sind 
Hartbleiplatten, die aus Blei und 5 bis 10 v. H. Antimon 
bestehen, gebrauchlich. Lagen von Hartbleiplatten, 
Asbestplatten und Platten aus galvanisiertem Eisen sind 
mit gutem Erfolg zusammengeschaltet worden. Heute 
kommen Gewebebauplatten aus impragniertem Filz immer 
mehr in Gebrauch. Diese werden unter verschiedenen 
Namen von Firmen, die sich vorwiegend mit Schall- und 
Erschutterungsdampfung befassen, auf den Markt ge- 
bracht. Naturkorkplatten mit und ohne Asphalt werden

642



Die Schwingungsausschlage nehmen nach der 
T iefe ab , und zw ar in g le ichgearte tem  Boden 
p a ra b e lfó rm ig , in ungle ichartigem  w en iger 
gesetzm aftig. Die A b b ild u n g  ze ig t d ie  Er- 
schutterungsausbreitung e iner Ramme und d ie  
re la tive  V erm inderung der Schwingungsaus
schlage nach d e r Tiefe. (Nach Schroeter)

5 Bei Bodenerschutte rungen 

breiten sich d ie  Bodenschwin- 
gungen kuge lfó rm ig  von der 
Ersdiutterungsquelle aus

6 Die horizontalen Kom ponenten d e r Bodenschwingungen kónnen 
durch Luftschlitze und G raben g ed a m p ft werden

Die Abbildung ze ig t d ie  unm ifte lba re  und erzw ungene A bsorp tion  
solcher Schwingungen durch d ie  Schroeter'sche G itte rw and  in V e rb in - 
dung mit einem (.uftschlitz vor d e r Um fassungsm auer eines Gebaudes

gegen Weiterleitung der Schwingungen zwischen Skelett- 
und Fullmauerwerk gelegt. W ellpappe wird in die 
Zwischenwande eingebaut, um Luftschallubertragung zu 
verhuten. Verschiedene elastische Stoffe werden zur Ver- 
hiitung von Tritterschutterungen auf die Decken gelegt 
(schwimmender Deckenbelag). Gewebebauplatten wer
den auch ais Zwischenlagen in Knotenpunkten und unter 
Tragerauflagern verwendet.
Aufier diesen Dampfungsmafinahmen, die vornehmlich im 
Stahlskelettbau Anwendung finden, gibt es noch andere 
Vorrichtungen, die bei allen Gebauden angewendet 
werden kónnen. Gegen Verkehrserschiitterungen hat man 
schon fruher das Gebaudefundament mit einem Graben 
umgeben. Man hatte damit nicht den gewunschten Erfolg, 
da die Schwingungswellen unter den Graben durch- 
gingen und sich dann wieder nach oben ausbreiteten. 
Dieser Mifierfolg wird von manchen Fachleuten auf eine 
unrichtige Ausfuhrung der Graben zuruckgefuhrt. Neuer- 
dings wird vorgeschlagen, eine ungefahr 5 m tiefe 
„Gitterwand" um das Fundament des Gebaudes zu legen 
(Abb. 6). Bei dieser Gitterwand werden die Schwin
gungen in einer Erdlage an einen Punkt der aus dreh- 
baren Reibungsplatten konstruierten W and gefuhrt und 
zum grófiten Teil absorbiert. Das Erschutterungsvolumen

der Wand ist durch kunstliche Steine (Eisenbetonplatten) 
mehrfach aufgeteilt, wobei jeder Erschutterungsteil fur sich 
ausgefuhrt ist.
Um Erschutterungen zu verhuten, sind noch einige a ll
gemeine Punkte zu beachten. Verbindungen zwischen 
Tragwerken von Eisenbahnen und Gerusten von Ge
bauden durfen nicht bestehen. Fundamente der Gebaude 
sind frei zu bauen, so dafi sie nicht andere Fundamente 
beruhren, die Schwingungen erregen kónnen, wie die von 
Eisenbahnen und Hochbahnen. Es ist ferner darauf zu 
achten, dafi die Konstruktionsteile nicht in der Nahe von 
Eisenbahntragwerken oder sonstige Gerausche ver- 
breitenden Tragwerken sind, weil bestimmte Frequenzen 
auch durch akustische Schwingungen ubertragen werden 
kónnen.
Wahrend die theoretische Behandlung erzwungener 
Schwingungen, die durch rotierende Maschinen oder 
Kolbenmaschinen hervorgerufen werden, schon auf eine 
recht genaue wissenschaftliche Grundlage gebracht wor
den sind, bereiten die durch Verkehrserschutterungen er- 
regten Schwingungen noch erhebliche Schwierigkeiten. 
Erst ein enges Zusammenwirken zwischen Theorie und 
Praxis w ird es auch hier ermóglichen, eine befriedigende 
Lósung zu finden.
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EISENBETON-KONSTRUKTIONEN 
DES KUNSTPALASTES IN MAILAND

(Nach „Rassegna di Architetura" 1933 vom 15. Mai) /

Bei unserer Berichterstattung uber die „Triennale" in 
Mailand haben wir auch im Schaubild und Grundrifi den 
Kunstausstellungspalast wiedergegeben, der ais dauernde 
Anlage auch der diesjahrigen Ausstellung diente.

Das machtige, ganz ais Eisenbeton-Skelettbau hergestellte 
Bauwerk von rund 131 m Gesamtlange, 48,5 m Tiefe, 
131 000 cbm umbauten Raumes und 11 000 qm Decken- 
flache wurde in der kurzeń Zeit von vier Monaten in 
seinem konstruktiven Teil beendet. Dabei wurden einige 
bemerkenswerte Konstruktionen notwendig, so dafi es 
sich lohnt, noch einmal auf dieses Bauwerk in konstruk- 
tiver Beziehung zuruckzukommen. Langs- und Ouerschnitt 
sowie der Grundrifi des Untergeschosses lassen die 
Gesamtdisposition erkennen, das Bild nach dem Modeli 
zeigt die aufiere Gestaltung namentlich auch im Hinblick 
auf die Dachgestaltung.

Das Gebaude enthalt, wie der Langsschnitt und Grund
rifi zeigen, neben Ausstellungsraumen, einer grofien 
Halle mit Ehrentreppe, einem Festsaal auch ein voll- 
standiges Theater. Abgesehen von den, nur ganz be- 
stimmten Zwecken dienenden, Raumen war eine weit- 
gehende Freiheit in der Ausnutzung aller Raume verlangt. 
Die Stiitzen stehen dementsprechend im grofien Abstand, 
die oberen beiden Geschosse erhielten dabei die un- 
gewóhnliche Hóhe von 7 m, es ergaben sich daher weit- 
gespannte Zwischendecken und Dachflachen. Allgemein 
ist eine Belastung der Decken mit 600 kg/qm zugrunde- 
gelegt, aufierdem waren noch Einzellasten von 1000 kg 
an beliebiger Stelle zu berucksichtigen. Das war be
sonders fur die Dberdeckung des Theatersaales er- 
schwerend, uber dem sich wieder Ausstellungsraume be
finden, dereń Belastungen also durch besondere Konstruk
tionen abgefangen werden mufiten.

Bei der grofien Ausdehnung des Baues ist dieser durch 
Dehnungs- und Setzungsfugen in sechs unabhangige Ab- 
schnitte zerlegt. Die Grundung konnte auf kieshaltigem 
Boden erfolgen, trotzdem hat man vorsichtshalber nur 
eine Bodenpressung von 1,5 kg/cm2 zugrundegelegt. Die 
Hauptstutzenreihen werden von durchlaufenden Eisen- 
betonbalken getragen, nur die minderbelasteten Zwischen
stutzen haben Einzelfundamente in Eisenbeton.

7 Abbildungen

Die Decken haben eine sehr wechselnde Ausbildung er
halten, entsprechend den sehr verschiedenen Raumgrófien 
und den verschiedenen architektonischen Anspruchen, je 
nach der besonderen Zweckbestimmung der Raume. 
Wie die Abbildungen zeigen, sind in den oberen Ge- 
schossen die Decken einfache Balkendecken, im Foyer, 
Cafe-Restaurant und einigen anderen Raumen solche mit 
rauteńfórmig sich kreuzenden Rippen, im Untergeschofi 
Decken mit kraftigen Unterzugen und kreuzweis be- 
wehrten Platten, uber den halbkreisfórmigen Teil ist eine 
Pilzdecke gespannt, desgleichen iiber dem Vorraum der 
Ehrentreppe. (Hier aber mit ganz ebener Untersicht.) Die 
Dachausbildung ist sehr verschieden. Ober den Aus- 
stellungssalen sind Scheddacher angeordnet, die Kon
struktion sollte im Inneren nicht sichtbar sein, die weit- 
gespannten Trager sind ais Vierendeeltrager ausgebildet. 
Grófiere portalartige Trager erfordern die grofien Ober
lichter, besonders aber der 24 • 24 m grofie Theatersaal. 
Hier sind zwei grofie Trapeztrager mit aufgehobenem 
Schub angeordnet (Abb. 1, 3 und 7), die in den Langs- 
wanden versteckt liegen. Die Decke des 14,5 • 14,5 m 
grofien Mittelstuckes hat sich diagonal kreuzende Rippen, 
die in die vier Randbalken einbinden, die an dem Trapez
trager aufgehangt sind.
Verarbeitet sind in der Gesamtkonstruktion 70 000 cbm 
Beton, 8001 Rundeisen. Das war nur mittels modernster 
Hilfsmittel in der kurzeń Bauzeit móglich. Fur Beton 
wurde ausschliefilich Portlandzement von 425 bis 
500 kg/cm2 Druckfestigkeit verwendet. Die Materialien 
wurden sorgfaltig kontrolliert, die Festigkeiten fortlaufend 
in einem von der Unternehmung an der Baustelle er
richteten Laboratorium gepruft. Mit den Decken wurden 
weitgehende Belastungsproben vorgenommen.
Die Kontrolle und Abnahme hatte Prof. C. I. A z i m o n t i, 
stellvertretender Direktor des Polytechnikums in Mailand, 
die Ausfuhrung die Unternehmerfirma Ing. R a g a z z i -  
Sóhne, denen auch die technische Durchbildung der Kon
struktion unter Leitung von Ing. Prof. O. H o f f m a n n  
oblag. Letzterer ist auch der Verfasser des Artikels in 
der „Rassegna", der noch eine grófiere Zahl interessanter 
Bilder von der Ausfuhrung enthalt und dem wir die vor- 
stehenden Ausfuhrungen und Abbildungen entnehmen.

2 M ode li des Kunstpalastes

1 M o de li des Tragwerkes d e r Decke uber dem Zuschauerraum des
Theaters und Kinos
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3 Langsschnitt A —A

r B
- 1 7 0 0  —

A
t_

Erklarung zu den 
Schnitten

a u. q Ausstellungssale 
b H of
c P ro jektionskabine 

des Kinos 
d Buhnenraum 
e Theater u. Kino 
f  Ehrenłreppe 
g lm pluvium  
h Lagerraume
i W e n de ltre p pe  
m Festsaal
n u. p Raume fu r Luf- 

tungsmaschinen 
o Buros
r Cafe-Restaurant

^  Eisenbeton-Portalrahmen fu r d ie  Decke des Zuschauerraums des Theaters 1 : 180

1 : 9 0 06 G ru n d rift des Untergeschosses

1 3 0 0 0

23.55
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DAS HAUS DER DEUTSCHEN KUNST IN MUNCHEN
Entwurf: Professor P. L. Troost, Munchen / 3 Abbildungen

Ansicht an der PrinzregentenstraOe. (Nach dem Englischen G arten ahnliche Gestaltung)

GrundriO  des Erdgeschosses. 1:1500 

Vorn Prinzregentenstrafte, 
h inten Englischer Garten

Der Bau hat, durch d ie  dam it verfo lg ten  Ziele, 
e ine uber den engeren Kreis Munchens hinaus- 
gehende Bedeutung fu r das ganze Reich. Es 
ist zugleich der erste Ausdruck monumentaler 
G esta ltung im neuen Reich

In Nr. 30 haben wir schon kurz iiber den Plan zu dem 
neuen Ausstellungsgebaude fur Kunst in Munchen be- 
richtet, das Ersatz bieten soli fiir den abgebrannten alten 
Glaspalast. W ir geben beistehend den zur Ausfuhrung 
bestimmten Entwurf wieder in seiner Hauptfassade an der 
Prinzregentenstrafie, dazu Grundrifi und Lageplan. Alles 
weitere geht aus den kurzeń, hier beigegebenen Be- 
merkungen hervor:

Z u m  L a g e p l a n  : Der n e u e  B a u p l a t z  liegt an der 
Nordseite der Prinzregentenstrafie und an der Sudseite 
des hier anschliefienden Englischen Gartens auf dem Ge- 
lande zwischen Schwabinger Bach und Eisbach, nahe dem 
Zentrum der Stadt, an dem haufig begangenen Weg vom 
Hofgarten zum Englischen Garten und auf dem Weg zum 
Nationalmuseum und Prinzregententheater. Aus stadte
baulichen Grunden hat man den Platz des alten Bota- 
nischen Gartens aufgegeben, der ganz ais Grunflache 
erhalten werden soli.

Z um  G r u n d r i f i :  Der Haupteingang an der Prinz
regentenstrafie fuhrt uber eine breite Freitreppe und eine 
Kolonnadenanlage in die geraumige Vorhalle und von 
da in die Ehrenhalle. In Verbindung mit der letzteren ist 
ein elegantes Restaurant nach dem Englischen Garten zu 
angeordnet. Anschliefiend an die Vorhalle nach der 
Prinzregentenstrafie zu sind die Verwaltungsraume vor- 
gesehen. Von der Ehrenhalle aus fuhren auf beiden 
Seiten je drei breite Offnungen in die Ausstellungsraume. 
Ober den Verwaltungs- und Restaurantraumen, die eine 
geringere Hóhe beanspruchen, sind noch kleinere Aus- 
stellungskabinette angeordnet, die durch breite Treppen- 
hauser in den vier Ecken des Gebaudes bequem zugang- 
lich sind. Das ganze Gebaude ist heizbar, doch so, dafi

verschiedene Abteilungen ein- oder ausgeschaltet werden 
kónnen. Die Gesamtlange des Gebaudes betragt rund 
155 m und die Gesamttiefe einschliefilich der Saulenhallen 
rund 66 m.
Z u r  a u f i e r e n  G e s t a l t u n g :  Eingeschossiges Ge
baude auf langlich-rechteckigem Grundrifi. Auf beiden 
Langsseiten sind Saulenhallen angeordnet. Die Hóhe der 
Saulen betragt 11 m. Die Glasdacher der Oberlicht- 
beleuchtungen sind hinter der durchlaufenden Attika ver- 
borgen. Die Gesamthóhe des Baues, von Strafienhóhe 
gemessen, betragt 16 m. Die Ausfuhrung der Fassaden 
ist in feinkórnigem Kalkstein vorgesehen. Ohne Nach- 
ahmung im einzelnen fugt sich der Bau in den Charakter 
ein, den die Zeit Ludwigs 1. mit ihren monumentalen 
Bauten Munchen aufgepragt hat.

Lag ep lan  1 : 45000
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Die deutsche  A rb e i te rw o h n u n g W alter Kratz, Berlin

So sieht eine A rbe ite r-G artenstad t aus. Jedes Hauschen kostet m it e inem  Grundstuck von etwa 400 qm bei ublicher Finanzierung einschlieft- 
lich Tilgung 25 M ark M onatsm iete. In 20 Jahren ist a lles a bb e za h lt. Das Familienstammhaus ist w ieder neu erstanden

Um es gleich vorweg zu sagen: fur den deutschen 
Arbeiter ist bisher nicht gebaut worden. Oder 
kónnen wir die viel propagierten Grofisiedlungen und 
Gartenstadte mit ihren raffinierten Zentralwaschereien, 
Zentralheizungsanlagen und der kalten Pracht der 
Treppenhauser, mit den Fensterbandern, die sich uber die 
Schauseite hinziehen, mit Dachterrassen, Sperrholzturen 
und Mossivdecken „Arbeiterstadte" nennen? W er be- 
wohnt sie tatsachlich? W er kann sie bezahlen? Die 
25-Mark-Wohnung fehlt. Der Arbeiter half sich deshalb 
allein. Er baute sich aus Blechschildern, Leinwand und 
Holz Buden, die man nicht Wohnungen nennen kann. 
Oder er blieb in den elenden Altstadtquartieren.
Ein paar Versuche, ein paar Dberlegungen zeigten, dafi 
es auch heute noch móglich ist, Arbeiterwohnungen zu 
schaffen. Keine minimalsten Kleinstwohnungen 1— der 
deutsche Arbeiter mufi wieder seine grofie Wohnstube 
haben. In der minimalsten Kleinstwohnung wohnt sehr 
schon der Intellektuelle. Erst durch die grofie W ohn
stube ist Raum in der kleinsten Hutte.

Beispiel A
Das Bild auf der nachsten Seite zeigt einen Grundrifi mit 
der Tendenz des grofien Einraums, an dem nischenfórmig 
die Schlafstellen liegen. Ein grofier Raum mit zwei 
grofien Fensteróffnungen. Die Betten mit den dazu ge- 
hórenden Kleider- und Wascheschranken liegen in ver- 
schliefibaren, nach aufien entluftbaren Nischen. Durch 
Offnen der Nischen wird der grofie Raum in zwei Raume 
geteilt. Es entsteht dadurch ein Eltern- und ein Kinder- 
schlafraum; durch die zwei ubereinander schlagenden 
Turen sind die beiden Raume gut voneinander ab- 
gegliedert. Die Schlafenden haben einen grofien Luft- 
raum, die Nischen werden in den Raum einbezogen.
Der Querschnitt zeigt die praktische Ausnutzung der 
Raumhóhenverhaltnisse. Der grofie Wohnraum in nor- 
maler Hohe schiebt sich in den Dachraum hinein, ohne die 
Dachschrage sichtbar werden zu lassen. Die Betten in 
den Nischen stehen unter der Dachschrage, die nied- 
rigsten Wandę sind 1,70 m. Das ergibt, dafi der umbaute 
Raum im Yerhaltnis zur bebauten Flachę aufierst gering ist.

Der Querschnitt des A rbe ite rgarfenhauses von Beispiel A. Dort, 
wo Raumhóhen nicht in den ublichen Abm essungen erfo rderlich  
s'nd, kónnte durch d ie  G ru nd riflges ta ltung  eine ge rin g e re  Hohe 
ongenommen w erden. Die Schlafstellen sind in d e r Dachschrage
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Der G ru n d rifl des A rbeitergartenhauses von Beispiel A

W o h n fla c h e .................................................................................44 -60  «lm
N eben flache .................................................................................12,06 qm
N utz flache ....................................................................................  56 ,66  qm
bebaute F la c h ę .........................................................................  70 ,27  qm
um bauter Raum ohne U n te rke lle ru n g ...............................151,08 cbm

2

2

2

Dieses Arbeiter-Gartenhaus, mit einem besonderen An- 
bau fur Kuchę und Waschkuche, kann selbstverstandlich 
auch noch dadurch primitiver gestaltet werden, daft aus 
der Arbeitsnische eine Kuchę, aus Flur und Abortraum die 
Waschkuche mit Bad wird und der Anbau wegfallt.
Ein geradezu wunderbares Dokument einer richtigen Auf- 
fassung ist das Haus des Fischers Entjer in Uphusen. Die

Butzen, Schlafstellen, in die Wandę eingebaut, sind 
selbstverstandlich keine hygienischen Lósungen. Immer- 
hin steckt ein grofter Baugedanke dahinter — es ist hier, 
wie bei meinem Vorschlag, der Wohnraum auf Kosten 
der normalen Schlafzimmer gewachsen. Meine Skizzen 
sind entstanden, bevor ich das eben genannte Bild in 
einer illustrierten Zeitung fand.

Im Hause des Fischers Entjer in Up
husen. Die „B u tz e n ", in die Wandę 
e ingebau te  Schlafstellen, sind zu- 
k la p p b a r (A ufnahm e: Bittner, Char- 
lo ttenburg)
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Der grofie Raum von Bei
spiel A. Die Schlafnischen 
sind geschlossen

Beispiel B
Wir wissen, dafi leider nicht alle Arbeiter in Garten- 
hausern wohnen kónnen. Dort, wo Grund und Boden 
teuer ist, wird man immer zu einer mehr oder weniger 
zusammengedrangten Bauart kommen. Die nachstfolgen- 
den Darstellungen zeigen hierfur eine Lósung: die W oh
nungen an einer Innenstrafie. Die Innenstrafie ist eine 
ókonomische Idee. Es werden, in Massen gesehen, sehr 
viele Quadratmeter an Aufienwandungen durch eine ge- 
ringe Dachflache ersetzt. Auch treten grofie Er-

sparnisse fur das Leitungsnetz ein. Be- und Entwasse- 
rungen brauchen nicht besonders isoliert zu werden und 
die Zu- und Abflufileitungen liegen zentrisch in der 
Innenstrafie. Samtliche Zimmer liegen nach den Garten 
zu, d. h. dort, wo die Hausreihen in weiten Abstanden 
voneinander entfernt stehen. Die Beheizung samtlicher 
Zimmer aller Wohnungen erfolgt von der Innenstrafie 
aus. Die Ofen sind zwei Geschosse hoch. Die Beluftung 
und Belichtung der Innenstrafie w ird durch einen unter 
der Dachhaut sitzenden Fensterkranz gewahrleistet.

G rundriO  von Beispiel B

W o h n z im m e r.......................................................... 17,08 qm
Sch la fz im m er............................................... ...  . . 11,27 qm

W o h n f la c h e ........................ ................................... 2 8 ,3 5  qm
Kuchę, Bad, A b o rt und Flur (N eben flóche) 1 2 ,1 7  qm

N utz flach e ...............................................................  40 ,52  qm
bebaute  Flachę je W o h n u n g ........................  26 ,98  qm
um bauter Raum je W o h n u n g ........................182,91 qm
2 ,1 8  Frontm eter je W ohnung 
25 ,42  qm AuOenflache je W ohnung 
35,68  qm Dachflache je W ohnung
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Die InnenstraOe von Beisplel B
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Die Innenstrafie von Beispiel C. H ier ist sie nicht 
G b e rd e c k t. In diesem EngpaO sieht man nur d ie  Bade- 
ra u m - und A bortfenster. Die Hausseiten sind w eit) 
gekalkt. Durch d ie  Baulucken scheinen d ie  G arten 
hindurch — das S tra fienb ild  w ird  nicht unfreundlich sein

Schlaf- und Wohnzimmer sind durch eine Isolierzone, 
durch Bad, Abort und Treppenraum, von der Innenstrafie 
getrennt. Durch die Verkoppelung der beiden Haus- 
reihen ist die Lage der Wohnungen zur Himmelsrichtung 
entweder Osten oder Westen.

Beispiel C
ist dieselbe Lósung wie Beispiel B, jedoch ohne CJber- 
deckung. Der Grundrifi ist jedoch so entwickelt, dafi er 
ais Variante von Beispiel B die Uberdeckung zulafit. 
Beispiel C ist ein Typ mit einer besonders schónen Zwei- 
zimmerwohnung. W ie bei Beispiel B werden auch hier 
samtliche Raume durch einen zweigeschossigen Ofen von 
der Innenstrafie aus beheizt. Schmutz und Rauch- 
bildungen fallen, ahnlich wie bei der Zentralheizung, fort. 
Jede Wohnung hat ihren eigenen Eingang; die Ober- 
geschofiwohnungen eigene Aufgange. Dadurch( dafi 
samtliche Raume vom Eingangsflur aus zugangig sind, 
also kein Durchgangszimmer vorhanden ist, lafit sich jeder 
Raum individuell einrichten. Die Wohnungen kleiner 
leute sehen ja bekanntlich immer anders aus, ols es der 
Baugestalter gemeint hat. Das eine Zimmer bewohnen 
die Eltern, das andere die erwachsene Tochter usw. 
Beide Raume sind also Schlafraume! Das eine Zimmer 
ist natiirlich zugleich Wohnzimmer. Immerhin darf kein

Durchgangszimmer vorhanden sein. Eigene Zugange zu 
allen Raumen sind unbedingt notwendig.

Beispiel D
ist uns bekannt; nicht bekannt ist die Zusammenlegung. 
Diese Einfamilien-Reihenhauser sind so aneinander ge- 
ordnet, dafi sich immer vier Kuchen und daruber vier 
Bader an einen Fallstrang anschliefien. Durch die Ge
staltung des Grundrisses wurde es móglich, den Neben- 
raumen andere Raumhóhen zu geben ais den Wohn- 
und Schlafzimmern. Diese Anlage bedeutet selbstver- 
standlich eine grofie Ausnutzung des umbauten Raumes. 
Ais Vergleich zu diesem Grundrifi habe ich noch auf der 
letzten Seite (654) ein ubliches Einfamilien - Reihenhaus 
dargestellt. Ich habe mich bemuht, auch hier konsequent 
und ókonomisch zu denken, um einen ehrlichen Vergleich 
zu bekommen. Es ist eine Wohnung, die im Erdgeschofi 
einen grofien Wohnraum mit anschliefiender Kuchę auf- 
weist, im Obergeschofi Eltern- und Kinderschlafzimmer 
mit Bad und Abort; Kuchę und Bad liegen so uberein- 
ander, dafi sich an einem Fallstrang die Abwasser zweier 
Bader und zweier Kuchen vereinen. Aufschlufireich ist die 
Gegenuberstellung der ókonomischen Auswertung dieser 
beiden Typen. Vergleiche auch die Zahlentabellen des 
schematischen Aufschliefiungsplanes.

Der Ouerschnitt e ine r ve rkuppe lten  Hausreihe 
von Beispiel C
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Der G ru n d rifi von Beispiel C

W o h n fla c h e .............................................................. 34,00 qm
N e b e n fla ch e .............................................................. 17,03 qm

N u tz fla c h e .................................................................. 51,03 qm
bebaute Flachę je W o h n u n g ............................. 32,38 qm
um bauter Raum ie W o h n u n g ...........................  194,25 qm
2,31 Frontm eter je W ohnung
31,33 qm Aufienflache je W ohnung bei Gberdeckter 
Innenstrafie
50,88  qm A ufienflache je W ohnung bei offener Innen
strafie

Q  ^  \ n f (1 I  jt f 0  —nP~!i f" 'l>
Kanał Kanał Kanał Kanał Kanał

Schematischer Querschnitt durch f i in f  Hauserreihen von Beispiel C



Der G ru n d rift von Beispiel D

W ohnflache.......................................................... 54,10 qm
Nebenflache..................................................  . 18,60 qm

Nutzflache..............................................................  7 2 ,7 0  qm
bebaute F la c h ę ...................................................  47 ,50  qm
umbauter Raum einschl. eines 16 qm grofien
Kellers..................................................................... 283 ,50cbm
3,00 Frontmeter
61,80 qm gesamte AuBenflache

Der Hofraum

Der Ouerschnitt von Beispiel D

Zusammenfassend móchte ich sagen, dafi ich g la u b e , bei  

der Gestaltung den Mittelweg zwischen den Elends- 
quartieren und den leerstehenden meist bom bastischen 
Neubauwohnungen gegangen zu sein. Es ist naturgemaft 
heute nur ein Teilgebiet gestreift worden. Um mit ver- 
einten Kraften dieser wichtigen Frage zu Leibe zu 
gehen, fordere ich alle kampferischen B auges ta lte r zu 
fruchtbarer Kritik auf. Alle Gegenbeispiele und A nde- 
rungsvorschlage kónnen dann in einer g ro fie n  Aus- 
stellung „Die deutsche Arbeiterwohnung" zusamm en- 
gefaftt werden.
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Erd- und O bergesd io fig rundrifi 
ais Yergleich zum Beispiel D

W o h n fla c h e .......................  55,15 qm
N eben flache ...................  12,92 qm

N u tz f la c h e ........................ 68,07 qm
bebaute  F la c h ę ................ 41,82 qm
um bauter R a u m ...............  276,44 cbm
5,10 Frontm eter
58,65  qm gesamte Aufienflache

Darstellung eines Bebauungsschemas

Beispiel D ist mit dem Haustyp oben verglichen. 
Wohnflachen und Bettenanzahl beider Haus* 
typen sind die  gleichen. Die Auswirkung in 
der Bebauung auf gleich grofien  Grundstucken 
ist, da fi bei ganz gleichen Zwischenraumen 
(Hausabstanden) und bei ganz gleichen Ge- 
baudelangen durch d ie  Verkupp lung der Haus- 
zeilen 40 v. H. mehr W ohnungen erreicht 
werden. Trotzdem sind bedeutend w en iger 
Strafien und Kanalstrecken erforderlich
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