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DIE BAUFORSCHUNG IM HOCHBAU 
VON GESTERN UND VON HEUTE

Regierungsbaurat Rudolf Stegemann, Leipzig, Prasident des „Deutschen Ausschusses f iir  wirtschaftliches Bauen"

Funfzehn Jahre sind an sich eine kurze Spanne Zeit, aber 
bei dem Tempo, in dem sich unsere Technik in den letzten 
Jahren entwickelte, hat sich so vieles ereignet, dafi das, 
was gestern richtig war, heute vielleicht schon wieder ais 
uberholt angesehen werden mufite. Und dieses Tempo 
hat es mit sich gebracht, dafi endlich auch unser Hochbau 
aufgeruttelt wurde, nachdem er so viele Jahrzehnte, um 
nicht zu sagen Jahrhunderte, in seiner Entwicklung still- 
gestanden hat. Wenn w ir die Baufachbucher der Vor- 
kriegszeit ansehen, die sich mit Fragen der Baustoffe und 
Baukonstruktionen befassen, so finden w ir in ihnen kaum 
eine wesentliche Veranderung des Gesamtbildes. Das 
ware vielleicht auch in der Nachkriegszeit so weiter ge- 
gangen, wenn der grofie Mangel an Brennstoffen und 
damit die Baustoffnot nicht alle Baufachleute — mochten 
es nun Wissenschaftler oder Praktiker sein — auf den 
Plan gerufen hatte mit dem Ziel, irgendwelche Behelfs- 
und Ersatzbaustoffe zu schaffen. Diese Bewegung, die 
neben manchem Nutzlichen und Brauchbaren zunachst 
unendlich viel Abwegiges hervorbrachte, fuhrte gleich- 
zeitig zu einem schrittweisen Ausbau der Bauforschung, 
zunachst nicht so sehr mit dem Ziel, neue Wege zu 
suchen, sondern vielmehr ais Abwehrmafinahme, um fest- 
zustellen, was nun wirklich von dem Angebotenen brauch- 
bar und gut sei. Ais 1920 der „Deutsche Ausschufi fiir 
wirtschaftliches Bauen" ins Leben gerufen wurde, stellte 
er sich diese Aufgabe und suchte eine Vereinigung von 
Fachleuten zusammenbringen, die auf Grund der grofien 
Bauaufgaben, die ihnen oblagen, wirklich in der Lage 
waren, aus eigener Sachkenntnis dariiber zu urteilen.

Die beste Methode, sich mit den neuen Baustoffen und 
Baukonstruktionen auseinanderzusetzen, ware die Schaf
fung einer Versuchssiedlung umfassenden Umfanges ge- 
wesen, weil nur auf dieser Grundlage wirklich wissen- 
schaftlich einwandfreie und planmafiige Forschung ge- 
trieben werden konnte. Die wirtschaftlichen Verhaltnisse 
liefien das aber von vornherein ais undurchfiihrbar er- 
kennen. Man mufite also versuchen, die verstreut in 
Deutschland befindlichen einzelnen Baustellen zu er- 
forschen, auf denen mit neuen Baustoffen oder nach 
neuen Systemen gebaut wurde; man untersuchte diese 
und gab die Ergebnisse an die Allgemeinheit weiter. Da
mit sollte erreicht werden, dafi Fehlerquellen schnellstens 
erkannt und unwirtschaftliche W iederholungen un- 
geeigneter Konstruktionen móglichst verhindert wurden. 
Die Forschung stellte sich also zunachst auf den reinen 
Standpunkt der Kritik, ohne selbst richtunggebend zu sein. 
Sie hatte also voraussichtlich ihr Ende in dem Augenblick 
gefunden, wo infolge starkerer Kohlefórderung auch der 
Baustoffmangel wieder behoben war. Die entscheidende 
Stunde schlug eigentlich, ais 1923 in Munchen zum ersten

mal auf einer Tagung des „Deutschen Ausschusses fur 
wirtschaftliches Bauen" die bahnbrechenden Unter- 
suchungen von K n o b l a u c h ,  S c h a c h n e r  und 
H e n k y  auf dem Gebiete der W a r m e f o r s c h u n g  
im breiteren Fachkreise besprochen wurden. Von da an 
setzte sich Schritt fur Schritt die Erkenntnis durch, dafi es 
nicht mehr darauf ankommt, irgendwelche Bausteine auf- 
einander zu legen und miteinander zu einer Wand zu 
verbinden, die gewisse konstruktive Voraussetzungen er- 
fullt, sondern dafi man die Wand in tragende und 
warmeschutzende Teile auflósen musse. Man wurde sich 
bewufit, dafi vor allem fur den Kleinhausbau die 38er 
Ziegelvollwand einen ganz unnutzen Krafteaufwand dar- 
stellt, der nicht einmal unter allen Umstanden eine 
optimale Leistung ergibt. Und nun kam man uber das 
Hohlmauerwerk aus Ziegeln zu dem fiinf- und sechs- 
seitig geschlossenen Ziegelhohlstein. Man entwickelte aus 
Schlacke und Bims in Verbindung mit Sand und Zement 
neue Bausysteme und fand schliefilich den Weg zum 
Skelettbau aus Holz, Eisenbeton und Stahl.
Jetzt endlich erkannte auch die deutsche Baustoffindustrie, 
die erst teils abwehrend, teils zógernd beiseite gestanden 
hat, das Gute an dem neuen Weg und ging ihn mit. 
Vor allem stellte sie Mittel zur Bauforschung zur Verfijgung. 
Noch erfreulicher war aber, dafi die Forschungsarbeit, an 
der sich immer breitere Kreise der deutschen Fachwelt 
beteiligten, eine bedeutsame Forderung dadurch fand, 
dafi mafigebliche Werke der Baustoffindustrie, vor allem 
die grofien Verbande, den W ert der Bauforschung er- 
kannten und von sich aus im eigenen Betrieb gewisse 
Ideen und Vorschlage weiter entwickelten, die heute 
schon ais bedeutsame Fortschritte im Hochbau anerkannt 
sind. Das vóllige Darniederliegen der Bautatigkeit in den 
letzten Jahren hat die anfangs stiirmische Aufwarts- 
bewegung wieder zu einem gewissen Stillstand gebracht; 
vielleicht nicht zum Schaden der Sache, denn die zwang- 
laufige Ruhe und die Notwendigkeit, im Kampfe mit der 
Konkurrenz um die wenigen Bauaufgaben zu ringen, 
liefien gerade aus dieser unerfreulichen Ruhepause eine 
Vertiefung der Arbeit entstehen.
Heute haben sich die einzelnen Aufgaben klar heraus- 
kristallisiert, heute haben wir es nicht mehr mit Ersatz- 
und Behelfskonstruktionen und -baustoffen zu tun, die 
kritisch unter die Lupę genommen werden mussen, son
dern Baustofferzeuger und Verbraucher, Baupraktiker und 
Wissenschaftler stehen Schulter an Schulter in dem Be- 
streben, unsere Technik weiter zu entwickeln, um nicht 
nur so billig und wirtschaftlich, sondern auch so gut wie 
móglich zu bauen.
W ir geben i. F. berufenen Fachleuten zu den Einzelfragen 
des Ziegel-, Holz-, Beton- und Stahlbaues das W ort:
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BAUFORSCHUNG UND ZIEGELINDUSTRIE
Architekt A. Hofherr, Berlin, M itglied des „Deutschen Ausschusses fur wirtschaftliches Bauen" /  4 Abbildungen

A llgem eines
Die Bauforschung ist sicher fur alle an der Bauwirtschaft 
beteiligten Kreise von gleich grofler Bedeutung, die Aus- 
wirkung ihrer Ergebnisse auf die einzelne Baustoff- 
industrie aber eine grundverschiedene. Fur manche be- 
deuteten neue Erkenntnisse und daraus sich ergebende 
Forderungen der neuen Zeit geradezu eine Umwalzung. 
Einer von den Baustoffen, die aus der Bauforschung einen 
starken Auftrieb fur ihre fabrikationstechnische und bau- 
technische Entwicklung erfuhren, ist der jahrtausendalte, 
in Sturm und Wetter erprobte Ziegel, der etwas plótzlich 
in den Nachkriegsjahren aus seiner beschaulichen Ruhe 
aufgeruttelt wurde. Damals, ais in der Zeit der Kohlen- 
knappheit die amtlich bewirtschafteten Baustoffe (Ziegel, 
Zement, Kalk und Gips, zu dereń Herstellung Kohle be- 
nótigt wurde) noch sehr knapp waren, ais die Not zum 
Sparen zwang und die Forderungen nach „wirtschaft- 
licherem" Bauen erstmals laut wurden, da galt das 
Ziegelmauerwerk auf einmal nicht mehr ais wirtschaftlich 
und zeitgemafi. GewiC, die vielen kleinen Einheiten er- 
forderten bei den verhaltnismafiig starken Mauern viel 
Handarbeit, sie waren aber wettbewerbsfdhig geblieben, 
wenn u. a. bei der Verarbeitung die Maurerlóhne nicht 
durch Machtpolitik, sondern durch Rucksichtnahme auf das 
Allgemeinwohl, d. h. billiges Bauen, Aufrechterhaltung 
der Wettbewerbsfahigkeit des Massivmauerwerks usw., 
diktiert worden waren.
Die Bauforschung stellte bestimmte Leitsatze damals auf 
und befaOte sich u. a. mit der Frage der Verringerung 
der Mauerstarken, des Wandgewichtes, Vergró6erung 
der Steinformate, der Erhóhung des Warmeschutzes der 
AuBenwande (ais notwendige Folgę der Verringerung 
der Wandstarken) u. dgl. Das zwang auch den Ziegel, 
nach Móglichkeiten Umschau zu halten, wie diesen grund- 
satzlichen Forderungen zu entsprechen sei, wollte er nicht 
veralteten Bauweisen, die, wie die Lehmbauweise, wieder 
auflebten, oder Ersatzbauweisen aller Art das Feld, 
wenn auch nur vorubergehend, uberlassen.

A uB enw and aus Z iegeln
Zunachst wurde den H o h l m a u e r n ,  die in der ein- 
fachsten Form von zwei Schalen mit dazwischenliegendem 
Luftraum in Westdeutschland und Holland schon lange 
heimisch waren, wieder gróGere Aufmerksamkeit von Ver- 
braucherseite zugewandt, in Deutschland wohl nicht zu- 
letzt durch die Aufklarungsarbeit des aus dem „Deutschen 
AusschuC zur Fórderung der Lehmbauweisen" hervor- 
gegangenen „ D e u t s c h e n  A u s s c h u C  f u r  w i r t 
s c h a f t l i c h e s  B a u e  n", der in W ort, Schrift und 
Praxis uber die einzelnen Systeme Forschungsarbeit 
leistete. Einzelnen Hohlmauerkonstruktionen hafteten je
doch, wie angestellte Untersuchungen ergaben, gewisse 
Mangel an. So wurde in den haufig angewandten 
B i n d e r s t e i n e n ,  die fur die Versteifung der Wand- 
schalen und damit fur die Standfestigkeit der Mauer an 
sich konstruktiv wertvoll sind, eine Ursache des Durch- 
schlagens von Feuchtigkeit oder von Warmeverlust er- 
kannt, weil sie ais Kaltebrucken wirkten. Auch die Auf- 
lagerung des Deckengebalks und die Aufnahme der 
Dachlast war vielfach nicht voll befriedigend bei diesen 
Schalenmauern zu lósen und erforderte besondere bau- 
polizeiliche Vorschriften (mehrere Massivschichten, durch 
die der mit der Wandkonstruktion beabsichtigte Zweck 
wieder mehr oder weniger hinfallig wurde). Es lag des

halb nahe, dafl die Bauforschung andere Wege ging 
und anstrebte, die Eigenschaft der Hohlmauer durch 
massivere und konstruktiv hóherwertigere M a u e r n  
a u s  H o h l z i e g e l n  zu ersetzen. Die Bauforschung 
hatte bereits die wissenschaftlichen Grundlagen dafur 
geschaffen, der W a r m e s c h u t z  verschiedener Bau
stoffe und derjenige von Luftschichten verschiedener 
Starkę wurde ermittelt (Abb. 1*) u. 2), die Warmeleitzahl, 
die maflgebende physikalische GróGe fur den Grad des 
Warmeschutzes der einzelnen Baustoffe und der daraus 
erstellten Wandę von mehreren Instituten und Forschern 
laboratoriumsmaGig festgestellt (wenn auch vielleicht bei 
vielen, besonders den zuerst ermittelten, nicht hundert- 
prozentig richtig), ihre A b h a n g i g k e i t  v o m 
F e u c h t i g k e i t s g e h a l t  der aus diesen Baustoffen 
erstellten Wandę erkannt (Abb. 3), aber vieles blieb doch 
noch der Bauforschung der Zukunft vorbehalten.

Die von Dr. J. S. C a m m e r e r , Berlin, fur die „Reichs- 
forschungsgesellschaft" ausgearbeitete vergleichende 
Dbersicht (Abb. 2) gibt ais Bestwirkung Luftschichten von
4 bis 6 cm gleich dem Warmeschutz von 16 cm Ziegel- 
wand, schlechteren Warmeschutz bei starkeren Luft
schichten, Erhóhung der Schutzwirkung bei Unterteilung 
in dunnere Schichten an und zeigt, welche Wege bei der 
Schaffung neuer Ziegelformen zu beschreiten waren und 
auch, teils in Berucksichtigung dieser Forschungsergeb- 
nisse, teils unbewu6t, teils zwanglaufig durch Fabrikation 
und Rohstoff bedingt, gegangen wurden.
Eine Fulle von n e u e n  Z i e g e l t y p e n ,  mit kleinsten 
Offnungen (kreisrund, rechteckig usw.), regelmaflig oder 
unregelmaftig auf die ganze Steinflache verteilt, senkrecht 
oder waagerecht im Stein verlaufend, mit durchgehender 
oder unterbrochener Stofl- oder Lagerfuge, in Normal- 
format oder in dem Mehrfachen in Breite und Hóhe, in 
Plattenform usw., wurde erfunden und verwendet je nach 
der besonderen Aufgabe, die der Stein erfullen soli, und 
den Anspruchen, die an ihn gestellt werden.

Kann somit durch die zahlreichen Neuerungen dem 
Hóchstmafl an Anforderungen der Praxis, z. B. hinsicht- 
lich des Warmeschutzes eines Steines oder der aus ihm 
erstellten Wandeinheit, entsprochen und durfen die 
wissenschaftlichen Grundlagen dafur ais einigermafien 
autoritar angesehen werden — abgesehen von einer 
generellen Nachprufung der Richtigkeit der grundlegen- 
den Warmeleitzahl fur normalfeuchtes Ziegelmaterial, die 
ich mit n =  0,75 einem groften Teil des deutschen Ziegel- 
materials nicht gerechtwerdend betrachte —, so mu6 in 
manch anderer Beziehung die Bauforschung noch ein- 
setzen, um wichtige Probleme eindeutig zu klaren. Dazu 
gehórt die Frage der zweckmafiigsten Steinabmessung 
(Gro6format) und -form, der geringstmóglichen Wand- 
starke fur Voll- und Hohlziegelmauern, der Bestwirkung 
der Hohlziegel mit verschieden grofien Hohlraumen gegen 
Frost und Feuer, Regensicherheit diinner Wandę usw.

Ais z w e c k m a f i i g s t e  S t e i n a b m e s s u n g  galt 
seit mehr ais 50 Jahren das Normalformat (NF =  6,5’ 12 
•25 cm), dessen seinerzeitige Schaffung von der Bauwirt
schaft ais eine Tat, ais Fortschritt begrufit worden war. 
Mit dem Bestreben, eine gróftere Wirtschaftlichkeit, vor 
allem in der Verarbeitung, zu erreichen, ging die Schaf
fung grófierer Einheiten Hand in Hand. Der Wunsch

*) A bb . 1 4 entnom m en V o rtra g  H o f h e r r  in 11. Folgę „V o m  wirt-
schaftlichen Bauen” , V e rlag  O skar Laube, Dresden. Pr. 7 ,5 0  RM.
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1—4 Aus dem V ortrag  H ofherr 11. Folgę „V o m  w irtschaft- 
lichen Bauen", Verlag  O skar Laube, Dresden

nach Verringerung der Wandstarken unterstutzte dieses 
Bestreben, denn je  g e r i n g e r  d i e  M a u e r d i c k e  
i st ,  d e s t o  m e h r  w i r d  d i e  F u g ę  zu  e i n e r  
G e f a h r e n q u e 11 e f u r  d a s  E i n d r i n g e n  v o n  
F e u c h t i g k e i t ,  und desto notwendiger wird es, die 
Zahl der Fugen zu vermindern. Sind aber der Grófłe 
des Formats und seiner Form beim gebrannten Erzeugnis 
schon aus fabrikationstechnischen Grunden (Trocknen 
[Schwinden] und Brennen [Krumm- und Rissigwerden]) 
Grenzen gezogen, so auch bei der Verarbeitung; denn 
ein einwandfreies Vermauern, besonders ein sach- 
gemafies Bemórteln der Sto6fugen — und dies ist Vor- 
aussetzung fiir einen vollwertigen W etter- und W arme
schutz der Wand — ist bei zu hohen Fugen nicht immer 
gewahrieistet. Was die Baupraxis an Vorteilen durch 
die Verwendung gróGerer Steinformate erhofft, ist aber 
nicht nur unter diesen Gesichtspunkten zu betrachten. 
Wichtig ist ebenso die Beriicksichtigung der Vorteile des 
Fugennetzes, die Anpassungsfahigkeit des durch ein eng- 
maschiges Netz von Fugen durchzogenen Mauerwerks- 
kórpers an die unvermeidlichen Temperaturschwankungen, 
die eine Ausdehnung und Zusammenziehung bedingen

und dessen Fehlen bei sogen. homogenen W and
konstruktionen zu Rissebildungen u. dgl. fiihrt. Fiir die 
Haftfestigkeit des Putzes ist das Fugennetz gleichfalls 
von nicht zu unterschatzender Bedeutung.
A u f g a b e  d e r  B a u f o r s c h u n g  w i r d  es s e i n ,  
d i e  G r e n z e n  f e s t z u s t e I I e n , b e i  d e r e ń  
U b e r s c h r e i t u n g  V o r t e i l e  a u f  G r u n d  b e -  
s t i m m t e r  E i g e n s c h a f t e n n i c h t  n u r  N a c h -  
t e i l e  d u r c h  A u s s c h a l t u n g  w e r t v o l l e r  
a n d e r e r  E i g e n s c h a f t e n a u s l ó s e n ,  s o n 
d e r n  d i e  G e s a m t b e w e r t u n g d e r  K o n 
s t r u k t i o n  b e e i n f l u s s e n .
Das Streben nach móglichst diinnen Wanden kann leicht 
zu Mifterfolgen fiihren, sobald Steintypen verwendet 
werden, dereń Warmeschutz nicht ausreicht, um die Ab- 
kiihlung der warmen Raumluft an der Innenseite des 
Steines zu verhindern oder dereń Fugenverschlufi un- 
zulanglich ist. Schwitzwasserbildung tritt aber auch dann 
ein, wenn der verwendete Baustein an sich einen aus- 
reichenden Warmeschutz besitzt, die aus ihm gebildete 
Wand aber an irgendeiner Stelle, z. B. den Fugen, den 
Warmeschutz einer 38 cm starken Yollziegelwand nicht

l Au f e r s c m c h t e
2 Luftschlitze zu 8 cm

(Grundrifi der 1.3-5. U.S. wSchichte)

WARMESCHUTZ d e r 
WAND-KOMTUUKTION

BIHDERSCHICHTE
? Luftschlitze zu 1,5 cm

(Grundrifi der ź  4-6 u.sw Scfl/chte)

DAS MAUERWEHk
aus derarfigen Steinen
hat nicht die Warmehattung entsprechend der von ?x 1,5cm 
Luftschicht.sie wird durch die der Lauferschichten. die nur 
die Warmehaltung von 2x8 cm besitzt, herabgemindert.
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erreicht. Die Beziehungen zwischen Warmespeicher- 
fahigkeit einer W and, Vermeidung von Schwitzwasser- 
bildung usw. bieten m. E. zur Klarstellung der den Sperr- 
piatten zugeschriebenen Eigenschaften viel Stoff fur die 
Bauforschung. D a f l  d e r  M a u e r v e r b a n d  f i i r  
W a r m e -  u n d  W e t t e r s c h u t z  e i n e r  A u f i e n -  
w a n d  n i c h t  g l e i c h g u l t i g  i s t ,  g e h t  a u s  
A b b. 4 h e r v o r. Ist z. B. durch Untersuchungen er- 
wiesen, dafi der Warmeschutz einer derartigen Wand 
durch Vermehrung der Zahl der Binderschichten trotz 
Verdoppelung der dabei auftretenden durchgehenden 
Stofifugen wesentlich verbessert werden kann, entstehen 
statisch durch einen derartigen Mauerverband keine 
Nachteile oder ergibt sich, dafi durch Verminderung der 
durchgehenden Stofifugen (durch verschranktes Ver- 
mauern der aufieren und inneren Lauferschicht oder durch 
Verringerung der Binderschichten) ein hóherer W etter
schutz (vielleicht sogar auch Warmeschutz trotz des an 
sich viel hóheren Warmeschutzes des einzelnen Binder- 
steines!) der Wand sich erzielen lafit, so w ird kein Bau- 
ausfiihrender achtlos daran vorbeigehen kónnen.

Das Standardmafi von 38 cm Wandstarke galt in der 
deutschen Bauwirtschaft bisher ais unerschutterlich fest- 
stehend fiir  die vollwertige Normalwand, wie auch die 
Bauwissenschaft an ihm ais Vergleichs- und Wertmafistab 
heute noch festhalt. Wenn auch durch die Bauwissen
schaft die untere Grenze der zulassigen Wand- 
starken von Mauern aus hochwertig isolierenden Bau- 
steinen — sie durfte m. E. bei 20 cm liegen — fur die 
einzelnen deutschen Gebiete (Alpenvorland, Mittel- 
deutschland, Wasserkante, Osten usw.) noch nicht er
mittelt ist, so wird man andererseits wohl durch Versuche 
nachweisen kónnen, dafi eine Unterschreitung des Nor- 
malmafies der 38 cm starken Massivwand um etwa ein 
Sechstel wohl móglich ist, was derartige Ausfuhrungen 
mehrgeschossiger Bauten in der Schweiz (Verwendung 
von gelochten Dreiviertelsteinen) u. a. beweisen.

Viele Aufgaben stellt der Bauforschung neuerdings das 
F u g e n -  u n d  M ó r t e l p r o b l e m ,  besonders durch 
die beim Kleinbau iiblich gewordenen geringen W and- 
starken, aber auch beim Massivbau alter Art, weil die 
baupolizeilichen Bestimmungen daruber langst anderungs- 
bedurftig sind, und zwar im Sinne einer Milderung der 
an den Mórtel hinsichtlich seiner Festigkeit gestellten 
Anforderungen bei Mauerwerk bisher ublicher Starkę. 
Andererseits ist bei dunnen Wanden zu ergrunden, ob 
z. B. der Mórtelfuge durch Zuschlagstoffe irgendwelcher 
A rt eine hóhere Widerstandsfahigkeit gegen eindringende 
Feuchtigkeit, ein gróflerer Warmeschutz usw. verliehen 
werden kann. Auch die Beziehungen der Porengestaltung 
des Steines zu seiner Wasseraufnahme- und -abgabe- 
fahigkeit, zur Haftfahigkeit zwischen Mórtel und Stein 
(Vermeidung von Haarrissen zwischen Mórtel und Stein) 
bedurfen weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen.

Gleichfalls der Forschung bediirftig sind zahlreiche 
Fragen, die mit der V e r w e n d u n g  v o n  Z i e g e l -  
m a t e r i a l  a i s  A u s f a c h u n g s b a u s t o f f  der 
fast regelmafiig sehr schwachen Wandę b e i m  
S k e l e t t b a u  zusammenhangen. So das beim Klein
bau bereits angeschnittene Fugenproblem, der Anschlufi 
des Fiillbaustoffes an die tragenden Konstruktionsteile, 
dereń Schutz gegen Korrosion und Feuer beim Stahl- 
skelettbau u. a. m. Es verhalten sich hier bestimmt nicht 
alle Steinarten gleich. Ein Ziegel mit verhaltnismafiig 
grofien Hohlraumen und wenig Verbindungsstegen zw i
schen seinen je nach Tonmaterial diinneren oder starkeren 
Aufienwandungen wird sich Feuer gegenuber (und damit 
ais Feuerschutz fiir  die Eisenkonstruktion) anders ver- 
halten ais ein Voll-, vollporóser oder ein Ziegel mit vielen

kleinen Hohlraumen und vielen Warmebriicken, die die 
hohen Temperaturen rascher weiterleiten und auf grófiere 
Materialmassen zu verteilen vermógen. Auch die be
sondere Eignung I, _T1_ undZ-fórm igerZiegel, mit denen 
Lager- und Stofifugen weitestgehend abgeriegelt wer
den kónnen, durfte durch die Forschung noch aus- 
reichender darzutun sein.

M assivdecken aus Z ieg e ln
In engem Zusammenhang mit der Skelettbauweise stehen 
wie die Probleme der Wandung die der Decken, vor 
allem der S t e i n e i s e n d e c k e n ,  fiir die die Hohl- 
ziegelindustrie alljahrlich bedeutende Mengen Decken- 
ziegel der verschiedensten, konstruktiv gut durchdachten 
und durchgebildeten Systeme liefert. Bei der Neu- 
bearbeitung der Bestimmungen fiir  Steineisendecken durch 
den „Deutschen Ausschufi f iir  Eisenbeton" im letzten 
Jahre machte sich fiir die Ziegelindustrie das Fehlen der 
Ergebnisse systematischer Forschungen auf diesem Teil- 
gebiet nachteilig bemerkbar, da der Ausschufi, trotzdem
— nach den alten Bestimmungen berechnet — seit Jahren 
keine Steineisendecke versagte, in verschiedener Hinsicht 
eine Verscharfung der Bestimmungen beschlofi, weil er 
ohne das Vorliegen von wissenschaftlich eindeutigen 
Untersuchungsergebnissen, die seine Bedenken zu zer- 
streuen vermocht hatten, die Aufrechterhaltung der 
fruheren Bestimmungen glaubte nicht verantworten zu 
kónnen. Es mufi zugegeben werden, dafi eine Reihe von 
ungelósten Forschungsaufgaben auf diesem Gebiet vor- 
liegen. Klarungsbediirftig ist u. a. der Einflufi der Wand- 
dicke des verwendeten Deckenziegels bzw. der Steinform 
in der Druckzone auf die Tragfahigkeit, die Stofifugen- 
ausbildung (Fugenform, Vermauern, Vergiefien) auf die 
Aufnahme der Druck- und Schubspannungen, das Zu- 
sammenwirken von Stein und Mórtel unter verschiedenen 
Voraussetzungen (Einflufi des Haftens des Mórtels am 
Stein und der Nassung der Steine bei der Verarbeitung 
auf die Tragfahigkeit) u. a. mehr.
Ein v ó 11 i g n e u e s  G e b i e t ,  das aus wirtschaftlichen 
Grunden vor allem im Kleinwohnungsbau Bedeutung er- 
langen wird, bedarf gleichfalls eingehender Erforschung: 
die m o n t a g e m a f i i g f e  H e r s t e l l u n g  a u f  B a u -  
s t e l l e o d e r W e r k p I a t z z u s a m m e n g e f i i g t e r  
D e c k e n b a l k e n  aus Hohlziegeln oder Ziegelschotter- 
beton, die rasches Verlegen, Einsparung der Decken- 
schalung, sofortige Begehbarkeit usw. gestatten.

SchluBbemerkung

Die Bauforschung hat, das durfte diese kurze, unvoll- 
standige Ubersicht iiber Probleme, Aufgaben und For- 
schungsergebnisse beweisen, auf dem Gebiete des 
Ziegelbaues gerade in den letzten Jahren zu neuen Er- 
kenntnissen gefuhrt, alte in Vergessenheit geratene neu 
gefestigt, aber auch zu wertvollen Neuerungen die An- 
regungen gegeben, so dafi neben einer Verbesserung 
der Steineigenschaften (Erhóhung des Warme- und 
Wetterschutzes) eine grófiere Wirtschaftlichkeit des 
Mauerwerks (grófiere Tagesleistung bei der Verarbeitung, 
Verbilligung des Mauerwerks durch Einsparung von 
Arbeitszeit, Vermeidung langerer Trockenfristen u. dgl.) 
zu erzielen móglich war. Damit ist zugleich die Be- 
rechtigung und Notwendigkeit der aus den Kreisen der 
Verbraucher und Hersteller manchmal angezweifelten 
Bestrebungen von fachwissenschaftlichen Organisationen, 
die, wie der „Deutsche Ausschufi f iir  wirtschaftliches 
Bauen", gerade fiir  diese Ziele sich seit Jahren einsetzten, 
erwiesen, ebenso wie die grofie Zahl der noch ungelósten 
Aufgaben das Motto, unter dem dieses Heft steht, „Bau
forschung tut not!" nur allzu berechtigt erscheinen lafit.
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die  e n t w ic k l u n g  d e s  b a u e n s  
MIT HOLZ NACH DEM KRIEGE

Dipl.-lng. Erich Seidel, Leipzig, M itg lied des „Deutschen Ausschusses f iir  wirtschaftiiches Bauen" / 7 Abbildungen

Schon die alten zunftigen Zimmermeister im M i t t e l -  u n s e r e  h e u t i g e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Er -
a l t e r  verstanden mit Holz zu bauen. Sie hatten ein k e n n t n i s s e  vom Holze zu besitzen. Dieses kon-
so starkes persónliches Verhdltnis zu ihrem Werkstoff, dafi struktive Kónnen wurde weiter ausgebildet und durch
sie auch schon kiihne Konstruktionen ausfuhrten, ohne Tradition bis in unser Jahrhundert hinein iiberliefert.
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Verhaltnismófiig weittragende Brucken und Dacher aus 
Holz waren fruher keine Seltenheit. Ais aber Eisen und 
Eisenbeton begannen, dem Holz Konkurrenz zu bieten, 
wurde das Holz vielfach verdrangt. Die Konstruktionen 
aus diesen neuen Baustoffen sahen meist viel eleganter 
aus und konnten auch sehr grofie Spannweiten mit 
Leichtigkeit erreichen. Es schien vor dem Kriege so, ais 
ob sich das Bauen mit Holz nur noch auf den Wohnungs
bau beschranken sollte, wobei auch der Holzfachwerk- 
bau — wenigstens in den Grofistadten — zu verschwinden 
drohte; teils wegen der seiner Anwendung entgegen- 
stehenden baupolizeilichen Bestimmungen, teils weil sein 
charakteristisches Aussehen den Zeitgeschmack nicht mehr 
wie fruher befriedigte.
Die Knappheit an anderen Baustoffen — besonders an 
Eisen — wahrend und nach dem Kriege brachte dem 
Holzbau allgemein — vor allem dem Hallenbau in 
Holz — einen so grofien Auftrieb, dafi man mit Recht 
von einer W iedergeburt des Bauens mit Holz sprechen 
kann. Ausschlaggebend fiir die Entwicklung im Hallenbau 
war dabei die Abkehr von der Tradition, der Verzicht 
auf die statisch vielfach unbestimmten uniibersichtlichen 
Konstruktionen und die Benutzung der Erkenntnisse von 
Festigkeitslehre und Statik. Schon vor dem Kriege waren 
dazu Ansatze vorhanden, besonders die beriihmten 
Hetzerschen Binder (Konstrukteur: Geheimrat Prof. S. 
Muller) machten erfolgreiche Propaganda fiir  den 
H a l l e n b a u  i n H o l z .

A nw endung  w issenschaftlicher M e th o d e n  im  
H a lle n b a u
Der eigentliche Aufschwung setzte aber erst ein, ais vom 
Eisenbau Konstrukteure kamen und ihre wissenschaftlichen 
Methoden auch beim Bauen mit Holz anwandten. Durch 
Versuche wurde die Natur des Werkstoffes Holz immer 
grundlicher erforscht, so dafi z. B. heute fiir  Biegung 90 
bis 100 kg/cm2 zugelassen werden, wahrend man sich 
vor dem Kriege allgemein mit 60 kg/cm2 begniigte. Die 
Konstruktionen wurden sparsamer, klarer und eleganter, 
sehr grofie Spannweiten wurden bald erreicht. Alle Vor- 
teile des Baustoffes wurden so ausgenutzt, dafi der Holz
bau wieder den Eisen- und Eisenbetonbau auf vielen 
Gebieten verdrangte. Er hat heute im Hallenbau be
sonders fiir Sondergebiete, wie Eisenbahn und chemische 
Industrie, eine so grofie Verbreitung erhalten, dafi er 
nicht mehr wegzudenken ist. Zudem ist es jetzt gelungen, 
einheitliche baupolizeiliche Bestimmungen fiir  das ganze 
Reich fiir das Bauen mit Holz zu erreichen (DIN 1052), die 
den Holzbau bestimmt noch weiter fordern werden.

Fortschritte  im  W ohnungsbau
Ahnliche Fortschritte sind auch im  W o h n u n g s b a u  
gemacht worden. Auch hier fast vóllige Abkehr von der 
Tradition und Benutzung der Ergebnisse von Statik und 
Festigkeitslehre. Dazu wurde man besonders durch die 
Notwendigkeit der sparsamen Materialverwendung ge- 
fiihrt. Hier treten aber noch konservative Einfliisse auf, 
die es verhindern, dafi die in einzelnen deutschen Ge
bieten gewonnenen Erfahrungen auch in den anderen 
Gebieten benutzt werden. Der Zwang zur Sparsamkeit 
beim Bauen wurde dabei durch die Einfuhrung von 
Spezialmaschinen unterstiitzt.
Die D a c h b i n d e r f o r m e n  haben sich geandert. Frei- 
tragende Dachbinder auch bei Wohnhausdachern werden 
bevorzugt. Auch die Ausfiihrungsformen der D e c k e n  
sind ganz verschieden von den friiher angewandten 
Konstruktionen. Decken ohne Ausfiille — die Schall- und 
Warmedammung durch andere Mittel erreichen — werden 
wegen der heute bei Wohnungsbauten oft so kurz be- 
messenen Austrocknungsdauer viel verwendet.

Die h ó l z e r n e n  F u f i b o d e n b e l a g e  haben sich 
ebenfalls geandert. Wahrend friiher in vielen Gegenden 
Fufiboden aus geleimten Tafeln und Tafelparkett iiblich 
waren, wird heute fast nur noch Streifenfufiboden und 
Streifenparkett ausgefiihrt.
Die T r e p p e n werden einfacher ais fruher hergestellt. 
In manchen Gegenden ist es iiblich, die Mittelwangen 
iibereinander anzuordnen, um an Gelander und an 
Treppenhausbreite zu sparen. Bei den Treppengelandern 
wird oft — das auch erst nach dem Kriege in den Handel 
gekommene — Sperrholz verwendet.

V e re in fa c h te  K onstruktion  und B earbeitung
Allgemein sind die K o n s t r u k t i o n e n  einfacher ge
worden. Komplizierte Holzverbindungen gibt es infolge 
der vermehrten Verwendung eiserner Verbindungsmittel 
nicht mehr, Aufkammen wird meist durch Verdiibelung 
ersetzt, Mauerlatten werden nur selten verwendet, meist 
nur fiir  Dachbalkenlagen. Die beriihmten verzahnten 
Balken sind fast nur noch Museumsstiicke, bei grofien 
Spannweiten hilft man sich heute einfacher.
Sogar die B e a r b e i t u n g  d e r  H ó l z e r  a u f  d e m 
W e r k p l a t z e  ist grundlegend vereinfacht. In einem 
modernen Betrieb wird nicht mehr wie friiher fiir die 
Balkenlagen ein „G rund" mit Brettern hergestellt und auf- 
gerissen, das Anreifien der Balkenlagen erfolgt nach 
„Latten" (gehobelte Hólzer in Lattenstarke), auf denen 
alle notwendigen Mafie vermerkt sind. Auch fiir  die 
Dacher wird nicht immer ein Dachprofil aus Brettern zu- 
sammengenagelt und aufgerissen, es gibt schon Abbund 
nach rein rechnerischen Methoden. Das Anreifien nach 
Schablonen ist mehr ais fruher verbreitet, neuerdings 
auch in Verbindung mit Spezialmaschinen. Auch hier das 
Benutzen der Erfahrungen des fabrikmafiigen Eisenbaues.

Fortschritte im  re inen  H o lzbau  und H olzfach- 
w e rk b a u
Vóllig grundlegende Veranderungen hat auch der r e i n e  
H o l z b a u  und der H o l z f a c h w e r k b a u  erfahren. 
Auch dabei Anpassung an die neuen Erfahrungen der 
Statik und Festigkeitslehre. Die neuzeitlichen Erkenntnisse 
der Schall- und Warmeforschung wurden berucksichtigt. 
Durch die Anwendung der verschiedenen neuen Bau- 
platten wurden die Konstruktionsmóglichkeiten verviel- 
facht. Es wurde móglich, Fachwerkbauten zu erstellen, 
die vóllig mit Putz rissefrei iiberzogen werden und die 
aufierdem eine besonders gute Warmedammung bieten. 
Auch die reinen Holzbauten weisen durch die Anwendung 
neuzeitlicher Bauplatten bessere Warmedammung ais 
friiher auf. Die fabrikmafiig hergestellten grofien Sperr- 
holzplatten geben vollkommen neue Móglichkeiten fiir 
die innere Bekleidung der Wandę.

F ó rd e re r des Bauens m it Holz
Es ist nicht zu verkennen, dafi das Bauen mit Holz be
sonders nach dem Kriege grofie Fortschritte aufweist. 
Neben den einzelnen Fachgenossen haben sich darum 
nach dem Kriege die Fachzeitungen verdient gemacht, 
besonders die „Deutsche Bauzeitung" durch ihre fruhere 
Holzbau-Beilage. In den letzten Jahren haben sich die 
„Arbeitsgemeinschaft Holz", der „Deutsche Ausschufi fiir 
wirtschaftliches Bauen", der „Fachausschufi fur Holz- 
fragen" beim „Verein Deutscher Ingenieure" und der 
„Bund Deutscher Zimmermeister" um den Fortschritt des 
Bauens mit Holz besonders durch Unterstiitzung der 
wissenschaftlichen Holzforschung sehr bemiiht. Es ist zu 
hoffen, dafi die Entwicklung des Holzbaues in dem Tempo 
der letzten Jahre weitergeht und es ihm dadurch immer 
mehr gelingt, verlorene Arbeitsgebiete zuriickzuerobern 
und neue Verwendungsgebiete zu erschliefien.
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4 Staatl. Forsthaus N ie d e ra u la  b . Kassel 
Holzfadiwerkbau m it H o lzve rscha lung . A u fn a h m e  K le ib e r

5 H olzskelett fu r  9-Wohnungshaus in Cannstatt 
Ausfuhrung 1933

6 Frontgerust Hochhaus Leipzig. 50 m hoch, E inzellasten bis 5 t 
Berechnung und Ausfuhrung D ip l.- lng . E. Seidel, Leipzig

Aufnahm en Herm. W a lte r, Leipzig

7  Eichene Treppe m it eich. S perrho lzge lander
Diele eines Einfam ilienhauses. Ausfuhrung D ip .-lng . Seidel, Leipzig

ZEMENT UND BETON IM HOCHBAU
Dipl.-ing. A. W eifi, Berlin-Spandau, M itg lied des „Deutschen Ausschusses fur wirtschaftliches Bauen" / 10 Abb.

Zem entfestigkeiten
Die Forschungsarbeiten, die der K o n s t i t u t i o n  und 
der E r z e u g u n g  der deutschen Normenzemente ge- 
golten haben, kommen fiir den Verbraucher durch die 
Steigerung der Normenfestigkeiten zur Geltung. Diese 
betragen fiir gewóhnlichen Portland-, Eisenportland- und 
Hochofenzement in der Normenmischung (1 Gew.-TI. Ze- 
ment und 3 Gew.-TI. Normensand) nach sieben Tagen 
Wasserlagerung 180 kg/cm2, nach 28 Tagen gemischter 
Lagerung 350 kg/cm2 auf Druck und 18 bzw. 30 kg/crrr 
auf Zug. Hier ist eine erhebliche Steigerung gegen die

■

Vorkriegswerte zu erkennen. Daruber hinaus gehen noch 
die Normenfestigkeiten der hochwertigen Zemente, die 
bereits nach drei Tagen eine Mórtelfestigkeit von 250, 
nach 28 Tagen von 500 kg/cm2 erbringen. Noch erheblich 
ubertroffen werden die Normenfestigkeiten bei einigen 
„hóherwertigen" Zementen, bei denen bereits Werte er- 
reicht worden sind, die iiber 1000 kg/cm2 liegen. Be
sonders ins Auge fallen bei den hoch- und hóherwertigen 
Zementen, zu denen auch der Tonerdezement gehórt, 
die h o h e n  A n  f  a n  g s f e s t i g k e i t e n , die vor dem 
Krieg auch nicht annahernd erreicht worden sind. Die
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2 Eisenbetondecken ohne U nterzuge (Pilzdecke) fu r schwere Lasten1 Eisenbeton in Lochblech-Schalung

Verwendung von GuBbeton (gekennzeichnet durch hohen 
Wassergehalt) im Eisenbetonbau und von Schiittberon 
(gekennzeichnet durch sehr geringe Stampfarbeit) im 
Leichtbetonbau sind erst durch die erwahnte Steigerung 
der Zementfestigkeiten móglich geworden. Auf die Steige
rung der Zementfestigkeiten geht auch die Verminderung 
der Hauptabmessungen fiir hochbeanspruchte Konstruk- 
tionsteile wie Stiitzen und Unterzuge im Hoch- und 
Briickenbau, oder die erstaunlich geringe Wandstarke 
dunnwandiger Schalen grofienteils zuriick.

Z e m e n t im  W ohnhaus
Im Wohnhausbau kam der Zement ais M ó r t e l z u s a t z  
der Erhóhung der Mauerwerksfestigkeiten im Yerhaltnis

zu den Steinfestigkeiten zugute. Aus dem Gebiet der 
Mórtelforschung sind die Untersuchungen iiber die 
Wasserdurchlassigkeit von Zementmórtel verschiedener 
Zusammensetzung zu erwahnen. Uber die richtige Ver- 
wendung des Zementes im AufJenputz und im Mórtel fur 
Verblendmauerwerk ist eine Reihe von Beobachtungen, 
nicht aber eine systematische Untersuchung bekannt- 
geworden. Von den besonderen Aufgaben des Wohn- 
hauses, fiir  die der Zement ais grundlegender Bestandteil 
dient, ist die M a s s i v d e c k e  nach allen Richtungen 
durchleuchtet worden, und zwar in ihrer eigenen Kon
struktion und Wirtschaftlichkeit und ebenso ais Bauglied 
in den gesamten konstruktiven und wohntechnischen Zu- 
sammenhangen, unter beiden Gesichtspunkten mit

4  Faltwerk ais Hallendach (M ilchhof in N urnberg)
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gunstigem Ergebnis. Besonders beacht- 
lich ist sie fur Luftschutzzwecke.
Im iibrigen deckt sich die Verwendung 
des Zementes im Hochbau mit seiner 
Benutzung ais Bindemittel im B e t o n  
und im E i s e n b e t o n.

Beton: Baustoffuntersuchungen
Die uberaus zahl- und umfangreichen  
B e t o n - U n t e r s u c h u n g e n  er- 
strecken sich auf:

a) die Festigkeit in Abhangigkeit 
von der Zusammensetzung und 
Verarbeitung,

b) das Verhalten gegen physika- 
lische und chemische Einflusse, 
die aus der Natur oder aus dem 
Betrieb zur Einwirkung kommen,

c) die wohntechnischen Eigen
schaften.

icrjięf

BU* 
fer; 
KFJ» 
W(ł 
hx 
icelt 
k i '

6 Tonnenschalen in der G ro fim a rk th a lle  F rankfu rt-M . System D yw idag

5 S d ie iben -W andtrage r von g ro fle r  Spannweitea) Bei der grundsatzlichen Be- 
handlung des Festigkeitsproblems 
hat sich die Auffassung durchgesetzt, daG die 
M o h r s c h e  B r u c h t h e o r i e f i i r  Beton mit der Wirk- 
lichkeit am besten ubereinstimmt, da(3 also in einem 
Kórperelement die Differenz der grófłten und kleinsten 
Hauptspannung fur den Bruch mafigebend ist, da li aller- 
dings die mittlere Hauptspannung nicht ohne EinfIuf3 
bleibt. Fur die Herstellung eines Betons von guter 
Festigkeit ist es (mit gewissen Einschrankungen) notwendig, 
da6 in dem Gemisch aus Sand mit Kies oder aus Sand 
mit Splitt a l l e  K o r n g r ó f i e n  (bis zu der Grenze, die 
durch die Verarbeitung gegeben ist) vorhanden sind, und 
dafi der Anteil an feinem Sand nicht zu groft ist. Aus 
den Versuchsreihen sind Regeln fur die Zusammen
setzung des Korngemisches in der Form der S i e b - 
k u r v e n  und des Feinheitsmoduls festgelegt worden. 
Der Wasserzusatz soli die Menge, die fur den Ver- 
wendungszweck und die vorgesehene Verarbeitungsart 
(Stampfen, Stochem, Schutten, Gie6en) unbedingt not
wendig ist, nicht uberschreiten; die Festigkeit nimmt ab, 
wenn die Wassermenge im Verhaltnis zur Zementmenge 
zunimmt ( W a s s e r z e m e n t f a k t o r ) .  Yoraussagen auf

die wahrscheinliche W iirfelfestigkeit nach 28 Tagen sind 
aus Prufungsergebnissen nach siebentagiger Erhartung 
und auch schon nach dreitagiger Erhartung móglich.

Neben dem G u f l b e t o n ,  der auch im Hochbau zur 
uberwiegenden Verwendung gekommen war, ist neuer- 
dings wieder der w e i c h e  B e t o n  mehr in den Vorder- 
grund getreten, der mit dem Transportband oder in 
Fordergefafłen und auch mit der Betonpumpe gefórdert 
wird. Neben der Zusammensetzung der Zuschlagstoffe 
nach Korngrófien sind auch der Einflufi der Korn f o r m  und 
die mineralogische Beschaffenheit nach einigen Richtungen 
untersucht worden, auOerdem die Langen- und Gefuge- 
anderungen von Zuschlagstoffen bei hohen Temperaturen, 
wie sie fur Kokereibauten und besonders feuergefahrdete 
Eisenbetonkonstruktionen in Frage kommen. Die immer 
wieder ais ausgezeichnet erwiesene Bestandigkeit des 
Eisenbetons gegenuber S c h a d e n f e u e r n  wird noch 
gesteigert, wenn die Zahl und die Grófóe der Dehnungs- 
fugen erhóht wird. Die Untersuchungen uber die Móg
lichkeit, uber die Ausfuhrungsart und die Kosten fur 
W i n t e r b a u t e n  haben diese ais zweckmaftig und nur 

mit geringen Mehrkosten gegenuber 
der Sommerarbeit belastet erwiesen.
b) Der Einflufl von Durchfeuchtung 
und Frost auf erharteten Beton ist 
fur den Hochbau von geringerer prak- 
tischer Bedeutung. Die Einwirkung von 
S a u r e n  und S a l z e n  auf alle 
Zementarten (auch der Tonerdezement 
unterscheidet sich hierin kaum mehr 
ais durch eine bessere Bestandigkeit 
gegen Sulfate) haben zu riesigen Ver- 
suchsreihen und Veróffentlichungen in 
der Literatur gefuhrt, die beangstigend 
wirken kónnten, wenn nicht gleichzeitig 
die praktischen Ergebnisse festgestellt 
worden waren, wonach den c h e m i -  
s c h e n  A n g r i f f e n  mit Erfolg be- 
gegnet werden kann: D i c h t i g k e i t 
des Betons, die durch besonders gute 
Kornzusammensetzung und eine aus- 
reichende Menge an Bindemitteln ge- 
wonnen wird, ist das wichtigste 
Gegenmittel, aufterdem kommen die 
aufliegenden Anstriche zu gunstiger 
Wirkung, die (nach Laboratoriums-
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7  u. 8 M arktha lle  in Leipzig. Au lien  und innen. Kuppelschalen System Ze ifi D yw idag

durch poróse, naturliche oder kiinst- 
liche Zuschlage ersetzt und in
dem aufierdem bei der Verarbei- 
tung (das fiir  diesen Zweck falsche 
Streben nach unnótig hohen Festig- 
keiten unterbleibt und) nur das 
Notwendigste an Verdichtungs- 
arbeit geleistet wird. So ergibt sich 
der L e i c h t b e t o n , z u  dem auch 
der Gas- und der Schaumbeton ge- 
hóren (Abb. 1). Der ursprungliche 
und der verb!eibende Wasser- 
gehalt und die Anderung der 
Wdrmedammfahigkeit mit dem 
Wassergehalt, die Frage der 
Wdrmespeicherung, die Gestaltung 
von Fugen und Hohlraumen sind 
vorwarts gekommen. Auch die 
Kombination von Schwerbeton mit 
Dammschichten hat sich bewahrt. 
Der Kampf gegen die Schalleitung 
fuhrt zur Anwendung von dampfen-

versuchen, die noch weiterer Pru
fung bedurfen) einen besseren Er- 
folg versprechen sollen ais tran- 
kende Anstriche und ais wasser- 
dichtende Zusatzmittel. Bei Beton- 
waren und auch bei vielen orts- 
festen Bauteilen besteht auch die 
Móglichkeit, durch eine langere Er- 
hartungszeit vor der Einwirkung 
schadlicher Einflusse die Bestandig- 
keit zu steigern.

c) Die w o h n t e c h n i s c h e n  
Untersuchungen beziehen sich in 
der Hauptsache auf den B e t o n  
f u r  A u f i e n m a u e r n  v o n  
W o h n r a u m e  n. Die uberflussig 
grofie Festigkeit und die ungunstige 
Warmeleitfahigkeit des Kies-Sand- 
Betons (Schwerbetons) wird im 
Wohnungsbau dadurch erfolgreich 
vermieden, dafi man die festen und 
dichten Zuschlagstoffe weitgehend 9  Leichtbeton in der S tad trandsied lung
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der Nicolai-Kirche in Dort
mund in Eisenbeton

den Zwischenschichten und in erster Linie zur Vorbeu- 
gung gegen die Entstehung von Tritt- und Stoftschall.

Konstruktionen in Eisenbeton
Die Stellung des E i s e n b e t o n b a u e s  im Hochbau 
wurde weiter ausgebaut. Die Aufnahme der Schub- 
spannungen durch die Eisenbewehrung ist von ahnlicher 
Bedeutung wie die der Biegezugspannungen. In Er
weiterung und Vereinheitlichung der grundsatzlichen An- 
forderungen stellt man an die S c h u b b e w e h r u n g  
den gleichen Anspruch wie an die Zugbewehrung, dafi 
sie namlich nach dem Eintreten von Rissen alle Schub- 
krafte aufzunehmen in der Lage sein muft. Bewehrungen 
aus h o c h w e r t i g e m  S t a h l  kónnen mengenmaftig 
sparsamer verwendet werden ais die aus St. 37, ohne daft 
die Bruchlasten erniedrigt werden, doch bieten sie dann 
geringere Rissesicherheit ais jene. Gunstige Prufungs- 
ergebnisse zeigen auch Bewehrungen aus Sonderstahl, 
besonders das Baustahlgewebe, dessen Streckgrenze 
kunstlich hochgetrieben ist. Hier scheinen die Sicherheits- 
fragen noch nicht endgultig geklart zu sein.

Haufig besitzen waagerechte Eisenbetontragwerke Auf- 
lager nicht nur an zwei gegenuberliegenden Randern, 
sondern auf drei oder vier Seiten. Derartige P l a t t e n  
werden dann k r e u z w e i s e  bewehrt und gewinnen — 
in Obereinstimmung mit neu gewonnenen Berechnungs- 
methoden — eine sehr hohe Bruchfestigkeit und eine 
wesentlich hóhere Rissesicherheit ais solche Eisenbeton- 
tragteile, dereń Biegungsfestigkeit durch Eisen nur nach 
einer Richtung gesichert ist. In der Anwendung druckt 
sich dies durch Ersparnisse in der Deckenstarke und den 
Kosten aus. Auch die Ausbildung der K r e u z e c k -  
r o s t e  gehórt hierher. Die Auflagerstreifen kónnen auch 
auf Auflagerpunkte eingeschrankt werden (prakHsch kleine 
Stutzflachen), dann ergeben sich die P i l z d e c k e n ,  
d.h. Platten ohne Unterzuge mit unmittelbarer Auflagerung 
auf verdickten Stutzenkópfen; Anwendung und Berech
nung sind weitgehend geklart worden (Abb. 2).

Schon bei den Platten tritt die besondere Eigenschaft 
einer Eisenbetonkonstruktion ais eines biegungsfesten 
Massivgliedes zutage, daft namlich raumlich notwendige

und vorhandene Teile sich durch hohe statische Fahig- 
keiten auszeichnen. Senkrechte Wandę aus Eisenbeton 
besitzen eine aufterordentlich hohe Tragfahigkeit, die eine 
Oberbruckung von groften Stutzenabstanden gestattet. 
Ebenso lassen sich Hohlzylinder von groftem Durchmesser 
damit leicht erstellen (Abb. 3). Die Wand ais „S c h e i b e" 
(schmaler Trager, dessen Hóhe groft ist im Verhaltnis zur 
Spannweite, Abb. 5) ist praktisch schon vor dem Kriege 
ausgenutzt worden, hat aber in der Anwendung und be
sonders auch in der Theorie grofte Fortschritte gemacht. 
Nicht nur fur Behalterwande, sondern auch im Geschoft- 
bau ist sie nutzlich, indem Zwischenwande nicht mehr ais 
Lasten zusatzliche Trager fordern, sondern ais selbstandige 
Trager fur ihr eigenes Gewicht und fur beliebige andere 
Lasten ausgenutzt werden. Wenn Platten oder Scheiben 
ais raumbegrenzende Konstruktionen in der Weise auf- 
treten, daft ihr Querschnitt einen gebrochenen Linienzug 
bildet, so ergibt sich eine gemeinsame steife Tragkon- 
struktion, das „ F a l t w e r k " .  Ein einfacher Fali ist z. B. 
das Mansard-Dach (Abb. 4), das aus vier Eisenbeton- 
scheiben aus einem Guft gebildet wird und sich ohne 
Onterstutzung durch die Frontwande frei von Giebel zu 
Giebel spannen kann. Praktisch kommt dies in der Haupt- 
sache fur weitgespannte Hallendacher in Frage. Falt- 
werke kónnen nicht nur ihr Eigengewicht, sondern auch 
noch erhebliche fremde Lasten aufnehmen und unter- 
liegen in der Formgebung nur geringen Einschrónkungen. 
Das innere Króftespiel ist jedoch noch nicht restlos geklart. 
Die statische Durchforschung dijnnwandiger Gewólbe, der 
„S c h a I e n" (Abb. 6), ist in Deutschland so weit ge- 
fórdert worden, daft sehr grofte Raume ohne innere und 
mit nur wenig aufteren Stutzen mit Konstruktionsstarken 
von wenigen Zentimetern uberdeckt werden kónnen. Vor- 
aussetzung ist dabei eine genaue Anpassung der (nach 
einer oder mehreren Richtungen) gekrummten Form an 
gewisse mathematisch-statische Bedingungen und an die 
besondere Art der Auflagerung. Es handelt sich hier um 
einen der schónsten Fortschritte, die der W eit von deut
schen Ingenieuren geschenkt worden sind (Abb. 6 bis 8). 
Auch fur die Aufnahme von fremden Lasten sind Schalen 
in besonderen Fallen geeignet. Eine Weiterentwicklung 
durfte in der Kombination zwischen Schale und Faltwerk
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liegen, die aber noch erhebliche Schwierigkeiten in Statik 
und Mathematik birgt, denen nur wenige Forscher ge- 
wachsen sind. Die neueren p h y s i k a l i s c h e n  F o r -  
s c h u n g s m e t h o d e n  iiber die inneren Spannungen 
in Baugliedern und iiber die Verformung von zusammen- 
hangenden Systemen kónnen nur erwahnt werden, eben
so die Untersuchungen iiber die Dauerfestigkeit, die 
plastische Verformung und die Schwingungsvorgange.
Im S k e l e t t b a u  (Abb. 10) war eine beschleunigte Ent
wicklung nicht vordringlich, weil bereits vor dem Kriege 
das Eisenbetonskelett selbstverstandlich und weit ver- 
breitet war. Die Erhóhung der zulassigen Betonbean- 
spruchungen und die Genehmigung starkerer Bewehrung 
fiir Stiitzen hat sich besonders auf die Verkleinerung der 
Stiitzenquerschnitte ausgewirkt. Giinstige Feststellungen 
uber das B a u t e m p o  und die U m b a u m ó g l i c h -  
k e i t  in Eisenbeton sind gesammelt worden. Im Wohn- 
hausbau hat sich das Eisenbetonskelett niemals in den 
Vordergrund gedrangt. Dort liegt die angemessene Be- 
tonverwendung im Leichtbeton (Abb. 9).
Die B a u b e t r i e b s f o r s c h u n g  hat sich mit der 
Mischzeit und dem Transport des Betons beschaftigt, 
aufierdem mit dem Schalungsvorgang besonders fur 
Wohnhausmauerwerk. Untersuchungen uber den Arbeits- 
aufwand fiir Leichtbeton in der Kleinsiedlung unter Ein- 
satz der Selbsthilfe haben giinstige Ergebnisse gebracht.

N o rm en  und B estim m ungen
Auf manchen Gebieten ist eine gewisse N o r m u n g 
d e r  B e r e c h n u n g s m e t h o d e n  zu erkennen, die 
sehr zu begriifien ist.
Der wesentliche Teil der Forschungsarbeiten hat sich in 
den neuen E i s e n b e t o n - B e s t i m m u n g e n  von 1932

niedergeschlagen, die ais Weiterfiihrung der Bestim
mungen von 1925 zu betrachten sind. Hier durfte die 
weitere Entwicklung nach der Richtung gehen, dafi einer
seits die Bestimmungen fiir  den taglichen Gebrauch ver- 
einfacht werden, dafi andererseits neue Berechnungs
methoden und eine noch scharfere Ausnutzung der 
erreichbaren Betonfestigkeiten unter besonderen Be
dingungen zugelassen werden, wobei neue Erkenntnisse 
der Baustoffeigenschaften und der Statik der Ausnutzung 
fiir besondere Falle zugefiihrt werden. Bei den B e t o n -  
w a r e n, besonders den Rohren und dem Betonwerkstein, 
sind die Herstellungsverfahren und die Giiteeigenschaften 
weitgehend verbessert worden. Die N o r m u n g ,  die 
sich bisher nur auf wenige Gebrauchsstiicke erstreckt, ist 
ausbauwiirdig. Im L e i c h t b e t o n  sind nur Leitsatze 
fiir  Hohlsteinmauerwerk geschaffen worden, dereń Neu- 
bearbeitung und Erweiterung auf anderes Leichtbeton- 
mauerwerk erwunscht ist.

Forschungsstellen
Ais F o r s c h u n g s o r g a n i s a t i o n e n  sind der 
„ D e u t s c h e  B e t o n - V e r e i r t "  und der „ D e u t s c h e  
A u s s c h u f i  f i i r  E i s e n b e t o n "  bekannt, denen ein 
grófier Teil der neuen Erkenntnisse und ihrer Uberfuhrung 
in die Praxis zu verdanken ist. Die Anzahl der Einzel- 
bearbeiter und der Forschungsstellen, die laufend kleine 
und grofie, bedeutungsvolle und kurzlebige Bausteine 
beitragen, ist so grofi, dafi es unbillig ware, einzelne 
Namen zu nennen. Forschungsarbeiten fiir den Beton im 
Wohnhausbau sind u. a. der „ R e i c h s - F o r s c h u n g s -  
G e s e l l s c h a f t "  und ganz besonders auch dem 
„ D e u t s c h e n  A u s s c h u f i  f i i r  w i r t s c h a f t l i c h e s  
B a u e n "  in letzterer Zeit zu verdanken.

BAUSTAHL UND BAUFORSCHUNG IM GESCHOSS- 
UND WOHNUNGSBAU

Dipl.-lng. E. M. Hiinnebeck, Leiter der Studiengesellschaft f iir  Stahlskelettbau, Dusseldorf, M itg lied des „Deutschen 
Ausschusses fiir  wirtschaftliches Bauen" / 8 Abbildungen

A llgem eines
Die Hiittenindustrie hat in den letzten Jahren der Stahl- 
verwendung im Bauwesen und besonders im Wohnungs
bau eine erhóhte Beachtung geschenkt. Insbesondere 
wurden die mechanischen und technologischen Eigen
schaften der Baustahle dem Bauzweck weitestgehend an- 
gepafit. W ir verfiigen heute hinsichtlich der Festigkeit 
iiber normale Stahle (St. 37) und hochwertige Stahle 
(St. 52) sowie uber Stahle mit gesteigerter und voll- 
kommener Korrosionsbestandigkeit. Trotzdem ist es 
keineswegs einfach, den Stahl im Wohnungsbau und 
Hochbau wirtschaftlich zu verwenden, da er fast immer 
mit anderen Baustoffen zugleich angewandt werden mufi, 
also ais Teil des Gesamtbaukórpers zu bewerten ist. 
Ais tragendes Element im Wohn- und Geschofibau wird 
der Baustahl in der Stahlhaut-, Stahlrahmen- und Stahl- 
skelett-Bauweise verwendet.
Bei den S t a h l h a u t b a u t e n  dient er ais wandbilden- 
der Baustoff — meistens in der Form der Stahllamelle, 
die entweder zwischen die lastentragenden Stahlstiitzen 
eingeschoben wird oder ais tragender Konstruktionsteil 
wirkt. Die aus gekupfertem Stahl hergestellten, mit Rost- 
schutz versehenen 2 bis 3 mm starken Stahllamellen haben 
die Aufgabe, gegen W indanfall, Feuchtigkeit und mecha- 
nische Angriffe zu schiitzen. Zur Erzielung der erforder- 
lichen Warmedammung und Warmespeicherung werden

Baustoffe aus Leichtbeton, Kork, Torf und Holzfaserstoffen 
entweder unmittelbar an der Stahlaufienhaut (Bartning 
u. a.) oder in einem Abstand von 4 bis 8 cm (Blecken, 
Schneider, Schmid u. a.) angeordnet. Die Einschaltung 
von Luftschichten zwischen Stahlhaut und Isolierung ist in
folge der hohen Warmeleitzahl der angrenzenden Stahl
haut unzweckmafiig. Bei der Ferrothermbauweise wer
den durch mehrfache Verfalzung von 0,75 mm starken 
feuerverzinkten Doppelfalzblechen aus gekupfertem 
Patinastahl tragende Rippen gebildet. Hierdurch wird 
eine erhebliche Ersparnis an Baustahl erzielt. Diese Bau- 
weise hat grófiere Verwendbarkeit fiir koloniale Bauten.

Die Konstruktionselemente der S t a h l r a h m e n b a u -  
w e i s e  (Spiegel, Geneba u. a.) sind geschweifite oder 
verschraubte rechteckige Rahmen von Stockwerkshóhe vor- 
zugsweise aus Bandstahlleichtprofiien mit gemauerten, 
geschiitteten oder gegossenen Wanden aus geeigneten 
Leichtbaustoffen. Stahlhaut- und Stahlrahmenkonstruk- 
tionen haben sich im Wohnungsbau und in Stadtrand- 
siedlungen bei entsprechender konstruktiver Durchbildung 
bewahrt, allgemeine Verwendung jedoch nicht gefunden. 
Im S t a h l s k e l e t t b a u  h a t  d i e  Z e r g l i e d e r u n g  
d e s  B a u w e r k s  i n I a s t e n a u f n e h m e n d e 
T r a g g l i e d e r  u n d  i n r a u m u m s c h I i e fi e n d e 
u n d  r a u m s c h i i t z e n d e  F i i l l g l i e d e r  i h r e n  
f o l g e r i c h t i g e n  A b s c h l u f i  g e f u n d e n .  Unter
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Beachtung eigener und im Auslande erworbener Bau- 
erfahrungen wurden in Deutschland nach dem Kriege 
zahlreiche mittlere und grofie Wohnhausbauten mit Stahl- 
gerippen errichtet. Auch Kleinsthauser sowie vorstadtische 
und landliche Siedlungsbauten sind in Stahlskelettbau- 
weise in grófierem Mafistabe hergestellt worden (so z. B. 
mehrere hundert Siedlungshauser von der Bohler Stahl- 
bau G. m. b. H., Berlin, Arch. Dipl.-lng. Schmid). Der 
Stahlskelettbau stellte der Bauforschung zahlreiche Auf
gaben in konstruktiver und statischer Beziehung.

Bautechnisch-konstruktive F ragen
Die Frage der F e u e r s i c h e r h e i t ist ais gelost zu 
betrachten. Brandversuche in Brandófen und an Stahl- 
skelettbauten dienten der Klarung des Feuerschutzes um- 
mantelter Stahlsaulen, teilweise unter besonderer Beruck
sichtigung der gleichzeitig auftretenden Beanspruchungen

saniiiiH L scmnint

Sctritfc-<

6  K n o te n p u n k t vo n  S tu tze  und 
U n te rz u g  u b e r  2 . O b e rg e sch o ft. 
(Zu A b b .  4  u. 5)

Zu 6  S tiitz e n  in  je d e m  G eschoS g e s to f ie n , U n te rz u g e  d u rc h la u fe n d  
und  e in g e s p a n n t.  K o n s tru k te u r :  In g . M ensch, B e rlin .
N a c h : D e r S ta h lb a u  1 93 3 , H e ft  9 . V e r la g  W ilh e lm  Ernst &  S ohn , B e rlin

667



infolge Temperaturanderungen und statischer Belastung1). 
MaBgebend fur die Eignung der Isolierstoffe sind hohe 
Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Beschadigungen 
beim Aufprallen des Lóschstrahles, gleichbleibende Homo- 
genitat und Fesfigkeit unter dem Einflufi hoher Warme- 
grade, geringes Gewicht, schlechtes Warmeleitvermógen.

Die grofie Zahl der Bauweisen fiir  die W a n d f u l -  
l u n g e n  u n d  Z w i s c h e n w a n d e 2) (Siedler) hat zu
nachst eine erhebliche Verwirrung hervorgerufen. Grund
satzlich gibt es zwei verschiedene Methoden: entweder 
homogene Wandbildung durch Stampf-, Schutt- oder Gufi- 
beton mit eingebettetem Stahigerippe, wobei durch Ver- 
wendung besonderer Leichtbetonarten Rissebildung in
folge Schwindens vermieden und Rostsicherheit durch 
chemische Zusammensetzung und ausreichenden Zement- 
gehalt gewahrleistet ist8) (Kreis); oder Ausfachung mit 
abgebundenen oder gebrannten Steinen oder Platten. 
Den gebrannten Materialien ist der Vorzug zu geben, da 
sie nach dem Brennen keinen nennenswerten Formande- 
rungen unterworfen sind (Bimsschamottesteine). In warme- 
schutztechnischer Beziehung sind die Warmeleitzahlen 
der verschiedenen Baustoffe in ihrer Abhangigkeit von 
Raumgewicht, Feuchtigkeitsgehalt und Temperatur be
kannt. Nach neueren Versuchen2) (Reiher) ist die Warme- 
durchlassigkeit eingeschalteter Luftschichten nahezu un- 
abhangig von der Dicke der Luftschicht. Es sind solche 
Wandfullstoffe zu bevorzugen, die bei einer weniger ais 
38 cm starken Wand genugend Warmehaltung und guten 
Schallschutz verburgen. Nach unten hin ist die Be
grenzung der Wandstarke mit ungefahr 20 cm gegeben, 
da nur bei dieser Starkę das Warmespeicherungsver- 
mógen ausreichend ist. Angesichts der Fiille der verschie- 
denen Erzeugnisse ist eine Auswahl und Klarung 
wiinschenswert. Die Bildung besonderer Forschungs- 
ausschiisse ist daher zu begrufien (Arbeitsgemeinschaft 
zur Erforschung von Leichtbeton, Koln; Forschungsausschufi 
fur Mauerwerk, Berlin).

Beim Abbruch von uber vierzig Jahre alten Gebauden 
wurden R o s t s c h a d e n  nicht beobachtet. In einem 
Falle konnten 95 v. H. des Baustahles wieder verwendet 
werden2) (Schulz). Den besten Schutz gegen Korrosions- 
schaden bildet Einbettung in zementreichen Beton oder 
Ummantelung mit Zementmórtel auf Drahtunterlage. Luft
schichten innerhalb der Ummantelung verringern den Rost- 
schutz. Prof. Griin, Dusseldorf, behandelte gelegentlich 
der Korrosionstagung 1932 dies Fragengebiet eingehend. 

Das S c h w e i f i e n  ais homogene Verbindung im Stahl- 
skelettbau erstreckt sich im wesentlichen auf die Werkstatt. 
Ais Berechnungsgrundlagen dienen die „Vorschriften fur 
geschweifite Stahlbauten" vom Mai 1931, die aut 
Grund von Dauerversuchen (Graf, Deutscher Stahlbau- 
Verband) demnachst eine Erganzung erhalten. Mit ihrer 
Hilfe lassen sich geschweifite Stahlkonstruktionen fiir 
statische Lasten einwandfrei entwerfen und ausbilden. Zur 
Klarung der Dauerfestigkeit geschweifiter ecksteifer 
Knoten werden von der „Studiengesellschaft fur Stahl- 
skelettbau" in Dusseldorf in Zusammenarbeit mit dem 
Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung in Dusseldorf 
(Prof. Kórber) zur Zeit dynamische Versuche ausgefuhrt. 
Die Verwendung von Stahlgerippen hat sich in E r d - 
b e b e n - und B e r g b a u g e b i e t e n  ais sehr vorteil- 
haft erwiesen. Stahltragwerke sind sehr elastisch und 
kónnen ohne Einsturzgefahr den Gelandebewegungen 
folgen. Zu verweisen ist hier auf: Herzka, Stahlbau-

>) E m p e r g e r ,  „Beton und Eisen" 1931, Heft 13; v a n  G e n -  
d e r e ń  S t o r t ,  DBZ 1931, N r . 15; K l ó p p e l ,  „S tah lb au " 1932, 
Heft 8.
J) „S tah lb au v o rtrag e ", „Deutscher S tah lb au -V erb an d ", Berlin.
3) „Studiengesellschaft fur S tah lskelettbau", Dusseldorf 1933.

Technik 1930, XI, „Erdbebensichere Gebaude", Baublatt 
Stuttgart, 1930, Briske, Bautechnik 1933. Den bei Erdbeben 
auftretenden,verschieden gerichteten Kraftangriffen auf die 
im allgemeinen nur gegen senkrechte Krafte berechneten 
Konstruktionen ist im besonderen der Baustahl ais homo- 
gener Baustoff mit in jeder Richtung nahezu gleicher 
Festigkeit, Elastizitat und unerreichter Zahigkeit gewachsen.

Ahnlichen Krafteinwirkungen sind die Gebaude durch 
V e r k e h r s e r s c h u t t e r u n g e n  ausgesetzt. Die 
Hauptursache starker Bauschaden besteht im Auftreten 
von Resonanzerscheinungen. Der Frequenzbereich der 
Verkehrserschutterungen liegt zwischen 10 und 30 Hertz. 
Zur Vermeidung von Resonanzerscheinungen mufi auch 
die Eigenfrecjuenz der einzelnen Bauelemente dem Kon- 
strukteur bekannt sein, damit er von vornherein ein Zu- 
sammenfallen der Eigenfrequenz mit der Stórfrequenz ver- 
meiden kann. Untersuchungen sind von verschiedenen For- 
schern angestellt worden (z. B. Reiher, „Schwingungserschei- 
nungen an einem Hochhaus", Z. V. D. I. 1930, und „Neuere 
Beobachtungen uber Gebaudeerschutterungen", Geiger, 
„Mechanische Schwingungen und ihre Messung", Timo- 
shenko, Scharrer und Brótz, „Gebaudeschwingungen", 
Forschungsheft des V. D. I. 359). Ferner wurde uber dieses 
Sondergebiet auf dem 3. Internationalen Kongrefi fiir 
technische Mechanik, Stockholm, berichtet. Beobachtungen 
an Hochbauten haben gezeigt, dafi sich dynamische 
Krafte bei massiven Bauten viel nachteiliger ais an den 
elastischen Stahlbauten geltend machen3) (Klónne). Die 
Studiengesellschaft fiir  Stahlskelettbau wird mit Prof. Hort 
vom Heinrich-Hertz-Institut und der „Stiftung zur Fórde- 
rungvon Bauforschungen"Schwingungsversuche ausfuhren. 

Von erheblichem Einflufi auf die Wirtschaftlichkeit eines 
Stahlskelettbaues ist die Wahl eines geeigneten 
D e c k e n t r a g w e r k e s .  Dieses hat neben der Auf- 
nahme der vertikalen Lasten die Horizontalkrafte in die 
Fundamente und Trennwande abzuleiten. Die Frage der 
Decke im Baukórper ist durch die Arbeiten des „Deutschen 
Ausschusses fur wirtschaftliches Bauen" (Stegemann) ein
gehend geklart worden (10. und 11. Folgę vom wirtschaft
lichen Bauen). Das Eigengewicht soli 200 bis 250 kg/m’ 
nicht iiberschreiten. Eine Eigengewichtszunahme um je 
100 kg wirkt sich bei den Stiitzen und Unterziigen mit 
einer Steigerung des Stahlverbrauchs um 15 bis 30 v. H. 
aus. Der Einflufi von Eigengewicht und Nutzlast auf die 
Momentenbildung und die Verhaltniszahlen von Quer- 
schnitt zu Widerstandsmoment (=  Giitezahlen) wurden 
eingehend untersucht1).

Statische A ufgab en
Bei Beriicksichtigung der p l a s t i s c h e n  V e r f o r -  
m u n g des Baustahls ergibt sich unter einer erhóhten 
Belastung ein Ausgleich der Feld- und Stiitzenmomente 
durchiaufender Systeme und biegungssteifer Rahmen. Die 
Folgę ist, dafi bei einer rechnungsmafiig iiber der Streck- 
grenze liegenden Beanspruchung an einer anderen, noch 
nicht voll ausgeniitzten Stelle eine Spannungserhóhung 
eintritt, die selbst wieder bis zur Streckgrenze ansteigen 
kann. Versuche des „Deutschen Stahlbau-Verbandes" be- 
statigen diese von Griining und Maier-Leibnitz auf- 
gestellte Theorie. Die ministeriellen Bestimmungen tragen 
z. T. bereits dem plastischen Verhalten des Baustahls 
Rechnung, indem sie unter gewissen konstruktiven Voraus- 
setzungen eine Herabsetzung der Momente fur gleich-

mafiig verteilte Belastung in den Endfeldern auf '

und in den Mittelfeldern a u f^ -—! gestatten. Einige neuere
16

Arbeiten, so z. B. von Kann, Eisenmann, Hajnal Konyi,

4) Hunnebeck, „Vom  wirtschaftlichen Bauen", 10. und 11. Folgę.
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7 Universitats- 
Frauenklinik in 
Berlin

8 Stutzenkonstruk- 
tion  und Decken- 
anschlusse zu A b b . 7

Vgl. auch DBZ 1933, 
Heft 13

Preufl. Staats-Hoch- 
bauverwaltung

An den M itte lstutzen 
Unterzuge durchge- 
steckt; E inspannung, 
um K on tinu ita t zu 
sichern, durch Keil- 
stucke

Nach „S ta h lb a u "  
1933, H eft 10 

Verlag  W ilhe lm  
Ernst u. Sohn, Berlin

Frontstutze M itte lstu tze

Kuntze, sind bestrebt, die Momente durchlaufender Trager 
und einfacher Rahmen unter der Voraussetzung des 
Momentenausgleichs zwischen Stutzen- und Feldmomenten 
rechnerisch zu ermitteln. Alle diese Arbeiten zeigen, 
dafi man weit wirtschaftlicher dimensionieren kann, so- 
bald aufier dem elastischen auch das plastische Verhalten 
des Stahls fur die Sicherheit herangezogen wird.

Die M i t w i r k u n g  und Mitberiicksichtigung der aus 
Griinden des Rost- und Feuerschutzes notwendigen 
B e t o n u m h i i l l u n g e n  der S t a h l s t i i t z e n  wurde 
erstmalig von Emperger und Bach untersucht mit dem Er-

gebnis, dafi einbetonierte Stahlstiitzen aus W alzprofilen 
nach dem heute noch gultigen „Additionsgesetz" be- 
messen werden. Man rechnet heute den umhullenden 
Beton unter der Voraussetzung entsprechender Festigkeit 
ais tragend mit. Nach dem Vorschiage von Hawranek5) 
erteilt man dem Stahlprofil vor der Einbetonierung eine 
Vorspannung. Es ist sodann nur die zusatzliche Be- 
anspruchung von n abhangig. Anderenfalls w iirde der 
Stahlkern der Stutze nicht bis zu seiner zulassigen Be-

5) Vorbericht zum 1. KongreB der In te rna tiona len  V ere in igung fur 
Bruckenbau und Hochbau, Paris 1932.
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anspruchung ausgenutzt werden kónnen. Zur Feststellung 
der Tragfahigkeit bewehrter Eisenbetonsaulen fuhrt z. Z. 
auf Veranlassung des D. A. f. E. B. Prof. Gehler Ver- 
suche durch. Der „Deutsche Stahlbau-Verband" unter- 
stutzt ahnliche Versuche des Materialprufungsamtes in 
Berlin-Dahlem, bei denen unter Vernachlassigung des um- 
hullenden Betons der Zuwachs an Tragkraft der Stahl- 
profile durch den Betonkern festgestellt wird.
Von grófierer Bedeutung fur die Wirtschaftlichkeit der 
Verwendung des Baustahls im Wohnungsbau ist die Aus- 
nutzung der V e r b u n d w i r k u n g  zwischen Stahl- 
tragern und Beton bei den D e c k e n t r a g w e r k e n .  
Eine Reihe von Versuchen im Auslande haben bereits zur 
Klarung der Verbundwirkung beigetragen (Santarella6), 
Lobban5), Baes). Der „Deutsche Stahlbau-Verband" hat 
weitere Versuche mit einbetonierten Stahltragern in Aus- 
sicht genommen. Die „Studiengesellschaft fur Stahlskelett- 
bau", Dusseldorf, ist gemeinsam mit dem „Forschungsinstitut 
der Huttenzementindustrie", Dusseldorf (Prof. Grun), zur 
Zeit mit Versuchen an Yerbundtragern beschaftigt.

Die S t a n d s i c h e r h e i t der Stahlskelettwohnungs- 
bauten g e g e n W i n d k r a f t e i s t  wegen der verhaltnis- 
ma6ig geringen Bauhóhe im allgemeinen auch ohne be
sondere konstruktive Maftnahme zu erreichen. Die 
Zwischenwande in Zusammenarbeit mit den ais Scheiben 
wirkenden Deckentragwerken geben eine genugende 
Quersteifigkeit. Die Fahigkeit, waagerechte Krafte in 
ihrer Ebene weiterzuleiten, ist bei den im Stahlskelettbau 
gebrauchlichen Massivdecken immer vorhanden. Nur 
hóhere, vielgeschossige Wohnhausbauten erfordern bes. 
Windverbande, Rahmentragwerke, Fachwerktrager usw.

Ein erheblicher Mangel bei der Ausfuhrung der Stahl- 
skelettbauten in Deutschland besteht zur Zeit noch darin, 
dafl die Fundamente, das Skelett, die Decken- und Wand- 
fullungen von verschiedenen Baufirmen geliefert werden. 
Hier liegt fur den Architekten noch eine dankbare Auf- 
gabe, durch Zusammenarbeit mit dem Ingenieur in Kon- 
struktion und Gestaltung die fur jede Bauaufgabe jeweils 
wirtschaftlichste Lósung zu finden.

DER NEUE MILCHHOF IN LEIPZIG
Entwurf und Bauoberleitung: Arch. BDA Curt Schiemichen, Leipzig /  10 Abbildungen
Gesamte Bauausfuhrung, abgesehen von einigen Spezialausfuhrungen, Dyckerhoff & W idmann, Leipzig

Nach jahrelangem Bemuhen ist der Milchhof zur Tatsache 
geworden. Zahlreiche Entwurfe fur verschiedene Bau- 
platze gingen der jetzigen Planung voraus. Auf dem Ge- 
lande der Reichsbahn an der Brandenburger Str., Nahe 
Hauptbahnhof, erwarb die Milchhof A. G. den betrieb- 
lichenVoraussetzungen entspr.Grundstucks- und Gebaude- 
anlagen zu einem geeigneten Umbau. Der Bau steht 
nun vor der Dbergabe, die Einrichtungen vor der Fertig- 
stellung. Die beiden Lagerhauser der Reichsbahngesell- 
schaft an der Brandenburger Stra6e wurden zu einem 
einheitlichen Betriebsgebaude verbunden. Die Einfahrt 
ist von der Brandenburger-, Althnerstrafte gegeben und 
fuhrt an die langs der gesamten Gebaudefront ange- 
baute Rampę zur Abfertigung fur den Handlerbetrieb.

B augesta ltung
Dem Gebaudekomplex mit einer Gesamtlange von etwa 
178 m und einer Tiefe von etwa 17,30 m ist das V e r -  
w a l t u n g s g e b a u d e  vorangestellt. Hier sind im 
Erdgeschofi die Anmelde- und Abfertigungsstelle, die 
Buchhaltung, und im Obergeschofl die Wohlfahrts- und 
Aufenthaltsraume fur die Belegschaft untergebracht. An 
diesen zweigeschossigen Verwaltungshauptbau gliedert 
sich die A n n a h m e h a l l e f u r  Kannen und Leerflaschen- 
gut in einer Lange von etwa 40 m an. Hier sind zwei 
Flaschenwaschmaschinen zur Aufstellung gelangt. Zur 
Reinigung wird das Kannengut an einer Hangebahn zu den 
Kannenwaschmaschinen befórdert. In der Annahmehalle 
ist durch Glaswand einer der wichtigsten Raume des Be-
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Der Flaschen- und 
Kannenraum

triebes, der F l a s c h e n f u l l r a u m  mit etwa 60 qm ab- 
gegrenzt. Anschliefiend die F l a s c h e n m i l c h -  u n d  
K a n n e n m i l c h a u s g a b e  in Lange von 62 m und 
Breite von 8,65 m (Halfte der Gebaudetiefe) ohne 
Zwischenverschlufi, die andere Halfte der Gebaude
tiefe ist zweigeschossig und enthalt auf Rampenhóhe 
die S t a p e l r a u m e  fur gefulltes Flaschengut — 
Flaschenmilchaufbewahrung, K u h l r a u m ,  Ausgabe 
fur Beiprodukte und Vorraum fiir  Treppenhaus. Im 
zweiten Geschofi befinden sich auf der gleichen Lange 
das M i l c h h a u p t l a g e r ,  der Reserveraum, das 
L a b o r a t o r i u m ,  ein Konferenzzimmer und ein 
Betriebsburo fur den technischen Direktor. Angrenzend 
an die 62 m lange Ausgabehalle, wiederum ohne Trenn
wand, grenzt die A n n a h m e h a l l e  fur Bahn- und 
Landstrafienzufuhr. Hier sind Waagegrube und Wiege- 
hauschen freistehend eingebaut, dgl. zwei kleine Wasch- 
maschinen. Der Gebaudekomplex wird abgeschlossen 
am Ende der Annahmehalle mit einem Bau, der die 
N e b e n r a u m e ,  wie Kannenklempernei, Raum fur Bahn- 
beamte, Toilettenraume und Raum fur Flaschenreste (Siło) 
enthalt. Das Treppenhaus, zuganglich einmal von der 
Ausgabehalle, zum anderen auch von der Gleisseite, fuhrt 
zum Hauptbetriebsraum. Dieser hat eine Grofie von etwa 
25, 17m, 6,10 m Hóhe und liegt 7,6 m uber Hallenfufi-

boden. Neben dem Treppenhaus ist fur die Fuhrung 
der zahireichen Rohr- und Kraftleitungen ein steigender 
Rohrschacht von etwa 4 m Lange und 2 m Breite an
geordnet. Dieser wiederum mundet i n e i n R o h r b o d e n -  
g e s c h o f i ,  das, unter dem Hauptbetriebsraum gelegen, 
samtliche Verteilungsleitungen dieser Rohrstrange und die 
beiden Abflufileitungen aufnimmt. Die Verbindung der 
beiden Hallen erfolgt uber einen Laufgang in ganzer 
Lange der Ausgabehalle, an der inneren Mauer ange
ordnet. Durch diese Anordnung ist eine schnelle Betriebs- 
ubersicht und Kontrolle aller Betriebsanlagen gewahr- 
leistet. In wirtschaftlicher Ausnutzung des fruheren Zwi- 
schenraumes zwischen den Giebeln der beiden Lager- 
gebaude ist dort der P u m p e n r a u m  in einem Keller- 
geschofi untergebracht worden. Zu beiden Seiten dieses 
Pumpenraumes schliefien die Rohrkanale an, von denen 
wiederum einzelne Stichkanale durch die Gebaudetiefe 
fuhren. Vor dem Pumpenraum ist noch die Kellertreppe 
und der S a m m e l b e h a l t e r  fiir  Lauwasser vorge- 
lagert. Die Grófie des Kellerraumes ermóglichte noch die 
Unterbringung der Verteileranlage fur Dampf, Sole, Kraft, 
Wasser u. a. m. mit Zahlerapparatur. Eine zweite Keller- 
anlage mit Zugang von der Betriebshalle dient ais 
F l a s c h e n l a g e r  und ais H e i z k e s s e l r a u m .

Der Behalterraum

A rch itek t BDA
Curt Schiemichen, Leipzig

Der neue Milchhof in Leipzig
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Konstruktion und B austoffe
Y e r w a l t u n g s b a u

Die 4,50 m hohen bestehenden Umfassungen sind um 2 m 
erhóht worden, so dafi sich eine Gebaudehóhe von 6,4 m
i. L., 6,8 m bis Gesims ergab. (Vgl. Ouerschnitt.) Die Grund
flache betragt etwa 277 qm. Sie umfafit drei Binderfelder 
von je 5 m Breite. Im vierten Binderfeld, das jedoch 
zur anschliefienden Halle gehórt, liegt die Treppenanlage. 
Die Fensteróffnungen mufiten hier samtlich neu ein- 
gebrochen werden. Das Erdgeschofi ist durch eine Massiv- 
decke, die auf Stutzen und Rahmensystem unterseitig zur 
Erzielung einer ebenen Deckenuntersicht bundig lagert, 
abgedeckt. Die Aufenthaltsraume erhielten Linoleum- 
belag auf Asphaltunterlage, die Wasch- und Duschraume 
Fliesenbelag auf isolierter Betonschicht. Die Zwischen
wande sind ais Leichtwande von Leichtbauplatten oder 
ais Rabitzkonstruktion, zum grofien Teil ais Glaswande 
ausgefuhrt worden. Die Dachkonstruktion besteht aus 
hólzernen Dachstuhlbindern, mit Pfettenzugen und 
Sparrenlage mit Schalung. Dachhaut: Doppelpappdach 
mit teerfreier Pappoberschicht und Aluminiumanstrich. Die 
Sparrenlage ist unterseitig mit Tektondielen 2,5 cm stark 
verschalt und bandagiert und mit Putz uberzogen, des- 
gleichen auch Pfetten und Kopfbander, die teilweise 
durch Winkellaschen ersetzt worden sind. Alle Raume 
haben Tunchputz mit Leimfarbenanstrich, die Waschraume 
und Aufenthaltsraume aufierdem noch einen Sockel in 
abwaschbarem Emaillelackanstrich. Die Duschkabinen 
sind allseitig ausgefliest mit frostbestandigen Platten und 
Duplexfliesen. Turen und Fenster sind ais Sperrholztijren 
und Flugelfenster ausgefuhrt. Die Treppenanlage ist massiv 
auf Tragerkonstruktion konstruiert; Stufen und Podeste 
sind mit Steinplatten abgedeckt. Im Erdgeschofi sind nur 
massive Zwischenwande zur Abtrennung der Toiletten- 
raume, des Direktorzimmers und des Einganges ein- 
gezogen worden, im ubrigen ein einheitlicher Raum fur 
den Buchhaltungsbetrieb. Durch eine Glaswand mit vier 
Schalterfenstern ist der Publikumsraum abgegrenzt.

F l a s c h e n -  u n d  K a n n e n g u t a n n a h m e 
Ober dem vorhandenen Mauerwerk ist ais Erhóhung ein 
durchgehendes Fensterband in kittloser Verglasung mit 
dazwischenliegenden, gemauerten Pfeilern angeordnet 
worden. In diesen Pfeilern stehen die Binderstutzen der 
Dachkonstruktion, die aus eisernen Fachwerkbindern 
besteht. Die Dachhaut: Sparrenlage mit Schalung und 
aufgelegter 2 cm starker Torfoleumplatte, darauf Doppel
pappdach mit teerfreier Pappe und Aluminiumanstrich. 
Deckenkonstruktion der Halle: Tragerlage im Untergurt 
der Dachbinder mit eingelegten Lagerhólzern, hieran 
unterseitig angenagelt 2,5 cm starkę Torfotektplatte mit 
feuerhemmendem Dberputz. Fufibodenbelag: Saurefeste 
und frostsichere Siegersdorfer Tonklinkerplatten, in Saure- 
kitt verlegt. Alle 5 m Fufibodenentwasserungsstellen. Ge

falle von der Gebaudemitte nach den Umfassungsmauern
1 :50. Wandflachen: Im Anschlufi an die Bodenplatten 
Kehlleiste in gleichem Materiał, daruber 1 m hohe Wand- 
platten 25/12/1,5 cm, waagerecht auf Schnittfuge verlegt, 
daruber 0,80 m hoher abwaschbarer Lackanstrich Vitralin. 
Die Fensterleibungen der 4 m breiten und 1,3 m hohen 
Fenster ebenfalls in Vitralin gespachtelt und gestrichen. 
Bei allen Fenstern ist die Halfte Flachę ais Luftungsflugel 
(Schwingflugel) durch geeigneten Beschlag zu óffnen. Die 
Schiebetore waren vorhanden. Ais Anstrich ist im ubrigen 
fur den Wand- und Deckenputz nur Kalkmilch verwendet 
worden unter Zusatz von einem Sondermittel „Steinfest" 
zur Verkieselung der Oberschicht. Die Trennwand zur 
Abfulle erfolgte in Eisenkonstruktion mit unterer, ausge- 
mauerter und mit Platten versehener Brustung. Die an- 
grenzenden Wandflachen sind in der Hóhe der Trenn
wand von 3 m mit Glasfliesen in Grofie von 12/12 cm ver- 
kleidet und mit Sauremórtel ausgefugt worden.

M i l c h a u s g a b e  u n d  K u h l r a u m e  
Fur die Milchausgabehalle ist die gleiche Ausfuhrung ge- 
wahlt. Die Kuhlraume haben allseitig eine Umfassungs- 
starke von 40 cm, hierauf eine Korkplattenlage von 8 cm 
und hiervor eine innere Vormauerung von 13 cm mit Aus- 
fugung in wasserdichtem Mórtel. Alles umfassende Mauer
werk ist in reinem Zementmórtel ausgefuhrt worden. Die 
Decke besteht aus eisernen Tragern mit Ausbetonierung, 
unterseitig mit 8 cm starken Korkplatten isoliert, wobei 
durch sorgfaltige Ummantelung von Tragerflanschen und 
Tragerauflager Temperaturbrucken vermieden sind. 
Der Fliesenbelag ist mit Rucksicht auf starkere Bean- 
spruchung mit Eisenklinkern in Trikosalmórtel ausgefuhrt 
worden. Ober dem Flaschenmilchkuhlraum das Milchlager. 
Umfassungswande und Decken wie bei den Kuhl- 
raumen. Die inneren Wandflachen erhielten jedoch in 
ganzer Hóhe einen Fliesenbelag von glasierten Siegers
dorfer Platten 12/12/1,5 cm mit Sauremórtel verfugt. 
Dach und Decken wie beim Bauwerk Flaschenannahme.

B e t r i e b s r a u m
Zwei Geschosse, Rohrboden, Hauptbetriebsraum. Flachę 
432 qm. Lichte Hóhe des Rohrbodens 1,7, des Haupt- 
betriebsraumes 6,1 m. Umfassung: Eiserne Fachwerk-

' K . A n d i ,  
A3. 5 A J  QOMQ

G esta ltung eines Maschinenfundaments.
Ober d e r Eisenbetondecke eine wasserdichte Iso lierung, G e fa llbe ton  m it 

Gestaltung des Laufganges Schutzbeton, sodann P lattenbelag
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konstruktion (Stahlskelett), aufgelagert auf den Beton- 
kranz der Umfassungen. Ausmauerung des Skelettes in 
27 cm Starkę mit Hohlsteinen „N ovote" Mitokosteinen mit 
Ummantelung durch Steinschalen der eisernen Konstruk- 
tionsteile. Dachkonstruktion: Eiserne Fachwerkbinder,
freitragend auf 17,3 m Systemweite, Sparrenlage mit 
Torfoleumplatte und Dachhaut. Letztere und Decken wie 
bisher. Wandflachen: 40 cm Sockelhóhe in Siegers-
dorfer Wandplatten, senkrecht verlegt mit Kehlleisten- 
anschlufi an den Bodenbelag. Ober dem Plattenbelag 
etwa 1,50 m hoher abwaschbarer und milchsaurebestan- 
diger Anstrich auf Hartputz, daruber gewóhnlicher Wand- 
putz und Kalkanstrich der Decken und Wdnde. Der Fufi- 
bodenbelag besteht aus gekórnten 17/17 cm grofien Stein- 
zeugplatten, milchsaurebestandig und frostsicher in Saure- 
mórtel verlegt und ausgefugt. Das Bodengefalle ist sehr 
reichlich in bestimmte Gevierte von etwa 5 mai 5 m Feld- 
grófie aufgeteilt. Die Einlaufe sind wasserdicht mit Blei- 
platte eingebettet und eingedichtet. Samtliche Rohrdurch- 
gange und samtliche Fundamentflachen sind im Platten
belag ausgespart, besonders eingedichtet und mit Kehl- 
leisten eingefafit. Die aufgehenden und waagerechten 
Flachen der Fundamentkórper sind mit weifiglasierten 
Wandplatten verkleidet worden. Die wasserdichte Boden- 
isolierung, in mehrfacher Lage nach besonderem Arbeits- 
gang und mit reinem Mexikobitumen eingeklebt, ist an 
den Anschlussen bei den Wanden, bei den Fundament- 
kórpern und bei den Borden der Rohraussparungen sorg
faltig hochgezogen. Die Fenster sind in Eisenkonstruktion 
von Profilen mit Schwingflugeln ausgefiihrt und mit 
Aluminiumanstrich versehen. Die Verglasung besteht aus 
Exkuroglas in griinlicher Farbung. Rohrbodengeschofi 
entspr. einfacher. Wdnde und Decken massiv und geweifit. 
Trager und Binderkonstruktion mit Schutzanstrich versehen. 
Alle Turen in feuerbestandiger Ausfuhrung mit Zuwerf- 
feder und Treibriegelverschlufi. Aufhangung der Rohr- 
leitung teilweise in die vorher einbetonierten Rohrhalter, 
zum grofien Teil an den Binderkonstruktionen.

B e t r i e b s b i i r o r d u m e
Decken und Wandumfassung sind auch hier massiv. Die 
Tragerlage der Rohrbodendecke ist mit Zementdielen aus- 
gelegt. Zwischenwande von Hohlsteinen oder Leichtbau- 
platten, Tiiren von Sperrholz, Fenster in Rahmenholz. Die 
Toilettenraume haben wasserdichte Bodenisolierung und 
Fliesenbelag in ublicher Weise. Das Konferenzzimmer 
und der Biiroraum fiir den technischen Direktor haben 
Linoleumbelag auf Asphaltunterboden, Leimfarbenanstrich 
an den Wanden und Decken. Das Laboratorium ist zweck- 
entsprechend ausgestattet mit zahlreichen Anschlufistellen 
fur Gas, elektrische Kraft und Beleuchtung, sowie fiir 
Heifi- und Kaltwasser. Wdnde in Fliesenbelag und teil
weise in Lackanstrich mit Vitralin. Haupttreppenhaus mit 
etwa 25 qm Grundflache, zwei Geschofitreppen. Die 
Treppenkonstruktion ist in Stahlblech ais Onterkonstruktion 
ausgefiihrt, allseitig mit Monierkonstruktion umspannt und 
mit Steinputz ausgeblendet. Die Treppenstufen sind 
in nahtlosem Blech konstruiert; Belag Steinplatten in 
Kunststein. Gelander aus Gasrohren, Podeste mit Stein
platten abgedeckt.

M i l c h a n n a h m e
Die Ausfuhrung etwa wie bei der Kannengutannahme. 
Die Waagegrube, in etwa 1,50 m Tiefe unter Hallenfufi- 
boden, hat massive Omfassungen und allseitig Ver- 
blendung in glasierten Siegersdorfer Platten. Am Fufi- 
bodenanschlufi verhindert ein umlaufender Bord von 8 bis 
15 cm Hóhe und etwa 12 cm Breite das Einlaufen der 
Reinigungswasser in die Waagegrube. Die Waagegrube 
ist entwasserungsfahig mit Anschlufi an die Schleusen- 
leitung. Durch einen Stichkanal, yerschliefibar durch eine

feuerbestandige Tur, besteht unmittelbare Verbindung 
zwischen Waagegrube und Rohrkanal unter der Rampę.

N e b e n g e b a u d e
Dieser nordliche Kopfbau am Ende des Betriebsgebaudes 
ist in seinem jetzigen Zustande belassen. Durch Einbau 
massiver Zwischenwande sind ein Bahnbeamtenraum, ein 
kleines Laboratorium und einige Toilettenanlagen sowie 
ein Kannenlager und eine Klempnerei abgetrennt wor
den. Raume allseitig geputzt und mit Leimfarbenanstrich.

A llg e m e in e  B au- und N e b e n a n la g e n
Der in der Lange der Milchausgabehalle vor dem Be- 
hdlterraum, vor dem Treppenhaus und vor den Betriebs- 
buroraumen angeordnete Umgang ist ais Kragplatte in 
Verbindung mit den dahinterliegenden Deckenkonstruk- 
tionen konstruiert. Das Briistungsgelander ist in Gasrohr 
mit horizontalen Fiillungen von Zementasbestplatten, die 
Treppen sind in Blechwangenkonstruktion und Stufen- 
rosten ausgebildet. (Vgl. das Detail.)
D ie  K e l l e r a n l a g e n ,  bestehend aus einem Flaschen- 
keller und einem Pumpenkeller, haben Beton- oderMauer- 
werksumfassungen, die Deckenkonstruktion Eisenbeton- 
ausfuhrung mit Haupt- und Nebenbalken. Wdnde gefugt 
und geweifit. Bodenbelag teils aus Klinkern, teils aus 
Zementbelag. Zu- und Abgang der Kellerraume, Be- 
lichtung und Beluftung sind ausreichend gesichert. Mit 
den Rohrkanalen besteht unmittelbare Verbindung.
Die R o h r k a n a l e ,  die zu den einzelnen Apparate- und 
Maschinenstellungen durch die Tiefe des Gebaudes 
fuhren, miinden in den Hauptrohrkanal unter der Rampę. 
Die Ausfuhrung der Wdnde in Mauerwerk, der Decken 
ais Eisenbetondecken. Der Hauptkanal und einige wich- 
tige Stichkanale sind begehbar, alle ubrigen bekriechbar 
ausgefiihrt. Die Fenster in einer Breite von 1,5 m sind so 
angeordnet, dafi sie gleichzeitig die Ouerkanale belichten. 
D ie  R a m p ę  an der Strafienseite hat 2,5 m Breite. 
Unter Rampenoberflache befindet sich der vorerwdhnte 
Rohrkanal in 1,75 m Hóhe. Decke in Eisenkonstruktion, 
isoliert und mit Klinkerplatten in Gefdlle abgedeckt.
D a s  V o r d a c h  uber der Rampę hat eine Ausladung 
von 3,2 m, ist an den Binderstiitzen der dahinter befind- 
lichen Hallenbinderkonstruktion anmontiert. Die Ein- 
deckung des Vordaches erfolgte in ein Drittel Grund
flache mittels Pultdach in 45 0 Neigung in kittloser Wema- 
Glasdachkonstruktion und zu zwei Drittel in flachem 
Pappdach in Holzkonstruktion. Kastenrinne mit Anschlufi 
an die Fallrohrleitungen des Hauptdaches.
D ie  R a u m b e h e i z u n g  fiir  das Verwaltungsgebaude 
erfolgt mittels kombinierter Heizungsanlage, und zwar 
teils durch Heizkessel mit Dlfeuerung und teils durch 
Speisung mit Betriebsdampfleitung. Ais Heizkorper, dereń 
Stellung zumeist in der Fensterbrustung angeordnet ist, 
sind die Krankenhausmodelle verwendet worden. Die 
Betriebsraume haben keine besondere Heizungsanlage.

D ie  E n t -  u n d  B e w a s s e r u n g s a n l a g e  ist sehr 
ausgedehnt. Die Spiil- und Reinigungswasser aus den Be- 
triebsraumen werden von zahlreichen Entwasserungs- 
tópfen, die in den Bodenbelagen in einer Entfernung von 
etwa 5 bis 6 m eingebaut sind, aufgenommen und in 
Schleusenleitungen, die langs der Omfassungswande 
unter dem Fufibodenbelag fiihren, in die Hauptschleuse 
abgeleitet. Die Entliiftung der Schleusenleitung erfolgte 
teils durch besondere Rohrleitungen iiber Dach, teils durch 
Anschlusse an Regenabfalleitungen in geeigneter Weise.

Die Bauausfuhrung dauerte fiin f Monate. Es wurden 
hauptsachlich ortsansassige Gewerke und Lieferanten mit 
den Onterausfiihrungen betraut.

Baumeister Fritz Pichel, Leipzig
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