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STAHL ALS NATIONALER WIRTSCHAFTSFAKTOR UND 
SEINE BEDEUTUNG IN DER BAUWIRTSCHAFT

Otto von Holem, Leiter der Beratungsstelle f iir  Stahlverwendung, Dusseldorf

Stahl in der Gesamtwirtschaft

Unter den Vorstellungen, die der Begriff „Deutsche 
Arbeit" lebendig werden lafit, nehmen zwei Bilder eine 
alle anderen weit uberragende Stellung ein: der B a u e r  
und der H u t t e n m a n n .  Sie treten immer und uberall 
gleichsam ais die Sinnbilder deutschen Fleifies und 
deutscher Werktatigkeit auf — und nicht zu Unrecht.

Nach den letzten amtlichen Berechnungen (die Ergeb- 
nisse der diesjahrigen Volks- und Berufszahlung liegen
leider noch nicht vor) waren 1931 von den insgesamt
29,5 Millionen Erwerbsłatigen beschaftigt in:

Landw irtscha ft....................................... =  9,912 M illionen =  33,6 v. H.
Industrie und H a n d w e rk .................... =  11,446 i# =  38,8 „
Handel und V e rk e h r............................ =  4,514 , , =  15,3 „
Verwaltung und fre ien  Berufen . . =  1,504 , , =  5,1 „
G esundheitswesen................................ =  0,090 i ł =  2,0 „
Hauslichen D ie n s te n ............................ =  1,534 , , =  5,2 „

zusammen =  29,500 M illionen =  100 v. H.

Bringt man das Handwerk, das in dieser Berechnung 
der Industrie hinzugerechnet ist, w ieder in Abzug, so 
ergibt sich, dafi rund je ein Drittel der gesamten Be- 
vólkerung in der Landwirtschaft und in der Industrie 
tatig sind. Innerhalb der deutschen Industrie wiederum 
umfafiten die Eisen, Stahl und Metali schaffenden und 
verarbeitenden Industrien im Jahre 1925 mit 3% Millionen 
Personen und 6% Millionen PS rund ein Drittel der 
dort insgesamt gezahlten menschlichen Arbeitskrafte und 
Kraftmaschinenleistung. Hinzu kommt noch der zu einem 
wesentlichen Teile fiir  die Stahl- und Metallerzeugung 
und -verarbeitung tatige Erz- und Kohlenbergbau, der 
seinerseits 1929 etwa % Millionen Menschen und rund 
4 Millionen PS an Kraftmaschinen beschaftigte.

Diese Ziffern lassen die Bedeutung, die der Stahl- 
industrie innerhalb des deutschen Wirtschaftsaufbaues 
zukommt, bereits zur Genuge erkennen. Ebenso wie die 
Gesundung der Landwirtschaft ist auch die Gesundung 
der Industrie eine Schicksalsfrage fur das ganze Volk. 
In glekher Weise wie die Bodenbearbeitung aber kann 
man die Stahlerzeugung und -verarbeitung ais eine dem 
deutschen Wesen in besonders hohem Mafie eigene 
Tatigkeit bezeichnen. In Deutschland — und zwar im 
Siegerlande — brannten (im 14. Jahrhundert) die ersten 
Hochofen. In Deutschland wurden die ersten Hammer- 
miihlen und Drahtmuhlen gebaut, hier wurde die Gufi- 
stahlerzeugung zu ihren grandiosen Erfolgen entwickelt. 
Deutsche Kópfe waren es, die um die Wende des ver- 
gangenen Jahrhunderts den Zusammenbau von Hoch
ofen-, Stahl- und Walzwerken zu betriebswirtschaftlicher

und gewinnbringender Einheit durchfuhrten und damit 
die Dberlegenheit der deutschen Industrie vor der eng- 
lischen sicherten. Rechnet man fur 1929, das Jahr der 
hóchsten Nachkriegsleistung, die Erzeugung Deutsch
lands, Osterreichs, Englands, Schwedens und Nord- 
amerikas zusammen, dann ergibt sich, dafi diese vier 
vorwiegend germanischen Staaten fast 80 v. H. der Eisen- 
und Stahlgewinnung des ganzen Erdballes auf sich ver- 
einigten. Die Geschichte des Eisens und des Stahls ist 
mit der Geschichte der nordischen Menschen unlósbar 
verwoben. Ihre Weiterentwicklung bedeutet daher die 
Fortsetzung echtester und altester deutscher Tradition.

Gerade die deutsche Stahlindustrie aber hat durch die 
Folgen des Krieges und durch die zerstórenden W ir- 
kungen, die von der unglucklichen politischen und wirt- 
schaftlichen Entwicklung der Nachkriegsjahre ausgingen, 
schwer zu leiden gehabt. Wahrend sie vor dem Kriege 
mit einer Rohstahlerzeugung von jahrlich etwa 19 M il
lionen Tonnen an zweiter Stelle der Welterzeuger hinter 
Amerika stand und an erster Stelle der europaischen 
Stahlerzeuger, ist sie heute hinter Amerika, Rufiland, 
Frankreich und England an die funfte Stelle geruckt.

Diese Tatsache ist nicht nur auf den stark zuriick- 
gegangenen Export, den Verlust zahlreicher Absatz- 
gebiete zuruckzufuhren, sondern in noch hóherem Mafie 
darauf, dafi der lnlandsstahlverbrauch gegenuber dem 
in anderen stahlerzeugenden Landern weit zuriick- 
geblieben ist, wie die folgende Tabelle zeigt:

Słahlverbrauch je Kopf der Bevolkerung. (Vgl. auch A b b . 2)

A m erika  . . 
England . . 
F rankre id i . 
Deutschland

1928 1929 1930 1931 1932*)
475 513 372 235 136
221 243 219 174 235
172 209 216 165 122

201 201 126 69 59

ie Z iffern des 1. H albjahres a u f das ganze Jahr

umgerechnet.

Untersucht man die Ursachen des sehr erheblichen 
Mehrverbrauchs z. B. in den Vereinigten Staaten naher, 
so mufi insbesondere der starkę Stahlverbrauch im Bau
gewerbe auffallen. Driiben steht das Bauwesen mit 
19 v. H. des gesamten Verbrauchs unter allen Stahl- 
verbrauchern an erster Stelle vor Eisenbahn- und Auto- 
mobilindustrie, wahrend bei uns die Reichsbahn trotz 
ihrer von Jahr zu Jahr verringerten Auftrage mit 
12,18 v. H. im Jahre 1931 noch bei weitem der grófite 
Stahlabnehmer ist. Der Verbrauch im Stahlbau und 
Stahlskelettbau betrug 1931 nur 4,3 v. H. des Gesamt- 
lnlandsverbrauches, worin allerdings nicht die durch den
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Eisenhandel vertriebenen Einzelbauteile aus Stahl ent- 
halten sind. (Vgl. dazu Abb. 1.)

Im praktischen Leben hat naturlich ein jeder Werkstoff 
seinen Weg selbst zu erkampfen dadurch, dafi er im 
Wettstreit mit anderen sich ais der technisch und wirt- 
schaftlich uberlegene erweist. Ihn unter Verzicht auf 
den Wettbewerb oder im Widerspruch zu klaren Wett- 
bewerbsergebnissen aus irgendwelchen sonstigen Ruck- 
sichten besonders zu fórdern, hieBe die Grundsatze einer 
sauberen Wirtschaftsfiihrung aufier Kraft setzen und das 
Yolksganze empfindlich schadigen.

Stahl und Bauwirtschaft

Allein gerade im Bauwesen mehren sich heute in be- 
angstigendem Mafie die Falle, in denen man den Stahl 
ais gleichberechtigten Wettbewerber neben den anderen 
Baustoffen gar nicht mehr zula6t oder in denen er auch 
dann, wenn seine wirtschaftliche und technische Eignung 
klar erwiesen ist, aus kulturellen, arbeitsmarktpolitischen 
oder sonstigen Grunden abgelehnt wird, ja man kann 
es erleben, da6 die Verwendung des Stahls gleich- 
gesetzt wird mit Allem oder gar verantwortlich gemacht 
wird fiir alles Das, was in den Nachkriegsjahren an HafJ- 
lichem, gesucht Modemem, Entartetem und technisch 
Unreifem geschaffen worden ist.

Hier scheinen Mi6verstandnisse vorzuliegen, die fiir die 
Entwicklung des ganzen Bauwesens ebenso verhangnis- 
voll werden kónnen, wie sie fur die Stahlindustrie und 
die mit ihr auf Gedeih und Verderb verbundenen deut
schen Arbeitermassen bedauerlich sind.

Auf den grundlegenden Unterschied zwischen wirklicher 
und lediglich formalistisch-spekulativer Sachlichkeit ist in 
diesen Blattern in erfreulicher Weise wiederholt hinge- 
wiesen worden. Sucht man diesen Unterschied in der 
lebendigen Weiterentwicklung zu ergrunden, so besteht 
w i r k l i c h e  Sachlichkeit in der vollendeten konstruk- 
tiven Durchreifung und kunstlerischen Durchdringung 
neuer technischer Móglichkeiten, seien sie durch neue 
Werkstoffe, neue Konstruktionen, neue Verkehrs- und 
sonstige Verhaltnisse bedingt, wahrend die s o g e -  
n a n n t e Sachlichkeit vóllig am Auflerlichen haftet. 
Sind nicht 90 v. H. aller Fehlschlage der Modernen und 
aller Bausunden der letzten 14 Jahre gerade darauf zu- 
riickzufiihren, da6 man a l t e  Stoffe und a l t e  Konstruk
tionen in Formen zwangen wollte, die ihnen wesens- 
fiemd waren? Uberall dort aber, wo man sich mit deut
scher Liebe und Grundlichkeit um die kunstlerische 
Durchbildung der aus neuen Stoffen sich zwanglaufig 
ergebenden Formen bemiiht, sind Erfolge erzielt worden, 
die zu dem Besten gehóren, was schópferischer deut
scher Geist und deutsche Werktatigkeit in den letzten 
Jahren hervorgebracht haben, Erfolge, die auch dem 
fur Arteigentumlichkeiten empfindsamen Blick sofort den 
deutschen Ursprung verraten, weil sie, genau wie es in der 
Zeit des Barock, der Gotik und der Renaissance der Fali 
war, gegenuber ahnlichen Leistungen des Auslandes 
jenen feinen, schwer zu definierenden Unterschied auf- 
weisen, der eben der typische Ausdruck deutscher 
Seelenstimmung ist.

Die Bauform, die sich auf diese Weise entwickelt, ist 
daher nicht mehr und nicht weniger international, ais es 
die Stile fruherer Epochen gewesen sind. Das, was sie 
von alteren Formen unterscheidet, ist lediglich ihre in 
neuen stofflichen Mitteln begrijndete Neuartigkeit, die 
wiederum bedingt ist durch die Erfolge einer jahr- 
hundertelangen, unablassig zahen Entwicklung deutscher 
Werkarbeit.

Auch den hóchsten kunstlerischen Leistungen der Antike 
und des Mittelalters gegenuber sollte man nie vergessen, 
dafi der Zwang, sich mit den Stoffen abzufinden, die 
Natur und eine unentwickelte, primitive Technik zur Ver- 
fiigung stellten, bei ihnen stets entscheidend blieb. Wenn 
die Hellenen die Saulen ihrer Tempelbauten so nahe 
zusammenruckten, da6 zwischen ihnen kaum noch 
Raum verblieb, so lag dem lediglich die Notwendigkeit 
zugrunde, mit einem Materiał von nur sehr geringer 
Zug- und Biegefestigkeit die Offnungen zu uberdecken. 
Derselbe statische Mangel des Steinmaterials fuhrte zur 
Ausbildung der Bógen bei den Etruskern und Rómern, 
zu den kunstvollen Gewólbe- und Kuppelformen der 
Gotik und der Renaissance. In gleicher Weise folgte 
auch bei den gemutvollen Fachwerksbauten des Mittel
alters der Zimmermann den Gesetzen, die sein Werkstoff 
ihm vorschrieb. Aber man hat sich nicht etwa im freien 
kunstlerischen EntschluB auf diese Stoffe beschrankt, 
sondern lediglich in Ermangelung besserer und trag- 
fahigerer. Es hat wohl keine Zeit gegeben, in der man 
nicht jede Verbesserung und Vermehrung der Eisen- 
erzeugung auch fur das Bauwesen nutzbar gemacht 
hatte. Es sei hier nur an die eisernen Verankerungsringe 
der grofien Kuppelbauten der Renaissance, wie des 
Mailander Domes und der Peterskirche in Rom erinnert, 
ferner an die gufieisernen Brucken und Hochbauten, die 
sich unmittelbar an die Roheisengewinnung im Koks- 
hochofen anschlossen und an die grofien Schmiedeeisen- 
bauten, die der Einfuhrung des Puddelofens und der 
Dampfwalzwerke auf dem FuGe folgten.

Da6 mit der Erfindung der Fluflstahlerzeugung im 
Converter, im Siemens-Martin- und im Elektroofen der 
Stahl in noch viel bedeutenderem Umfange auf das 
Bauwesen Einfluf} gewann und so zum stilbildenden 
Faktor der neueren Baukunst wurde, ist somit geschichtlich 
nur folgerichtig, und nichts offenbart mehr die absolute 
Unkenntnis dieser geschichtlichen Zusammenhange ais die 
heute haufig geauflerte Ansicht, die in der Tendenz zur 
Stahlverwendung eine betont internationale Einstellung 
oder gar eine bestimmte politische Zielsetzung erblickt. 
Wahre Achtung vor der Tradition auflert sich nicht im 
geistlosen Kopieren alter Formen, sondern vielmehr in 
der lebendigen Fortsetzung des bisher gegangenen Weges 
in die Zukunft hinein. W ie die Geschichte lehrt, hat wirk- 
lich schópferische Kunst zu allen Zeiten neue technische 
Móglichkeiten mit Begierde aufgegriffen. Ais der be- 
seelte Ausdruck vitalsten Zeitgefuhls sucht sie die Ouellen 
ihrer Kraft stets in ihrer Zeit, nicht in der Vergangenheit.

Steht somit der Stahlbau mit den Forderungen einer 
schópferischen deutschen Baukultur im besten Sinne in 
Einklang, so stellt er in arbeitsmarktpolitischer Hinsicht 
geradezu einen Gradmesser fiir das Bekenntnis zur 
deutschen Einheit dar. Denn die Rucksicht auf die Arbeits- 
marktlage lafit sich nur dann ais Grund gegen die Stahl- 
verwendung geltend machen, wenn die wirtschaftliche Ein
heit des ganzen Deutschen Reiches ubersehen und die 
einzelne Gemeinde bzw. der einzelne Bezirk aus diesem 
grofien Zusammenhange herausgerissen und ais Markt 
fiir  sich betrachtet werden, eine Methode, die in der 
Konsequenz vóllig unmóglich ist, weil sie zum Ausein- 
anderfallen des Reiches in unzahlige einzelne, fur sich 
absolut lebensunfahige Teilgebiete fuhren miiflte.

Betrachtet man aber das Deutsche Reich ais Wirtschafts- 
einheit, so kann eine gesteigerte StahWerwendung den 
Arbeitsmarkt nur gunstig beeinflussen. Denn gerade bei 
den Stahlprodukten ist der Grad der Verfeinerung und 
somit der Lohnanteil aufierordentlich hoch. So betragen 
die direkten Lohnkosten fiir  jede Tonne Walzeisen allein 
rund 70 RM. Unter Einrechnung der indirekten Lohnkosten
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1 Verteilung der Produktion von Walzwerkserzeugnissen auf die weiterverarbeitenden 
Industrien im Jahre 1931 in Am erika und Deutschland

fur verbrauchte Hilfs- und Magazinstoffe, Transporte usw. 
erhóht sich dieser Betrag auf 85 RM, so dafi also rund 
80 v. H. des heutigen Walzeisenpreises ais Lóhne an- 
gesehen werden kónnen.

Eine welch geringe Rolle gegeniiber dieser grofien Be
deutung der Stahlindustrie fiir  den deutschen Arbeitsmarkt 
die Erzeinfuhr spielt, ergibt sich allein schon aus dem 
Vergleich zwischen Eisen- und Stahlwaren-Ausfuhriiber- 
schufi und Erz-Einfuhriiberschufi. Wahrend die Stahl- 
Aufienhandelsbilanz im Jahre 1932 einen Aktivsaldo von 
1429 Mili. RM aufwies, ergab die Erzbilanz einen Passiv- 
saldo von nur 58 Millionen, also einen im Vergleich zur 
Ausfuhr vóllig bedeutungslosen Betrag.

Eine in ihren Einzelauswirkungen oft sehr stórende Hem- 
mung fiir alle neuartigen Konstruktionen, die insbeson
dere auch die Stahlverwendung manchmal empfindlich 
trifft, ist der heute noch viel zu komplizierte baupolizei- 
liche Genehmigungsapparat. Stellen die Schwierigkeiten 
und Kosten der baupolizeilichen Priifung bereits bei nor
malen Ausfuhrungen und althergebrachten Bauweisen 
und Baustoffen schwer ins Gewicht fallende Belastungen 
dar, so steigern sie sich gegeniiber neuen Errungen- 
schaften der Technik oft vielfach ins nicht mehr Ertragliche. 
Mit den Grundsatzen einer einheitlichen Reichsleitung 
wird es sich auf die Dauer nicht in Einklang bringen 
lassen, dafi die Genehmigungsverfahren und die dazu 
notwendigen, oft sehr kostspieligen Yersuche in jedem

2 2 9  kg 171 kg 170 kg 165 kg 69 kg

2 Stahlverbrauch je Kopf der Bevdlkerung im 
Jahre 1931

deutschen Bundesstaate gesondert durchgefuhrt werden 
mussen, was einen derartigen Kostenaufwand bedingt, 
dafi neuen Konstruktionsideen damit von vornherein die 
Verwirklichungsmóglichkeit abgeschniirt wird.

Bedenkt man schliefilich noch, dafi eine Nation, die ihre 
industrielle Einrichtung nicht dauernd auf der Hóhe der 
Leistungsfahigkeit halt, sich im Kraftespiel der Vólker nicht 
mehr behaupten kann, so ergibt sich einwandfrei, dafi es 
vom nationalen Gesichtspunkt geniigend Griinde gibt, 
den Stahl ais durchaus ebenburtig in der Reihe der 
deutschen Werkstoffe zu behandeln.

Deutschland

Ver Staaten v. N.Amerika

Grofibritannien
Belqien-Luxemberg

im Oahre 1931

Frankreich



DEUTSCHE BAUSTOFFKARTE
Bearbeitet im Auftrage des Deutschen Ausschusses fiir wirtschaftiiches Bauen
von Regierungsbaumeister a. D. E. W edepohl, Arch. BDA, M itg lied des Ausschusses, Berlin-Lichterfelde 

Alle Rechte vorbehalten

Wirtschaftiiches Bauen setzt eingehende Kenntnis der 
Baustoffe und Dberblick uber ihr Vorkommen voraus. 
Durch den Mangel an sachlich einwandfreien und um- 
fassenden Unterlagen uber die órtliche Verteilung der in 
Deutschland vorhandenen Baustoffe und Bearbeitungs- 
statten wird jedoch dieser Dberblick erschwert. Der 
Architekt und Bauwirtschaftier ist angewiesen auf das zu- 
fallige Angebot des Marktes und die Ruhrigkeit der ein
zelnen Firmen oder Verbande.

Aufierdem ist der Reichtum Deutschlands an einheimischen 
Baustoffen noch nicht genugend bekannt, so dafi haufig 
fremde Erzeugnisse vorgeschrieben oder verwendet wer
den, dereń Einfuhr unsere Aufienhandelsbilanz belastet, 
wahrend gleichwertige Baustoffe im Lande vorhanden 
sind, dereń starkere Verwendung den Arbeitsmarkt be- 
leben konnte. Zwar soli nicht einer unbedingten Autarkie 
das W ort geredet werden, denn von der Veredelung aus- 
landischer Rohstoffe lebt ein bedeutender Teil auch 
unserer Bauindustrie und hilft durch Ausfuhr dieser Ver- 
edelungserzeugnisse unsere Handelsbilanz aktiv ge
stalten. Manche technisch unbedingt erforderlichen Bau
stoffe werden zudem mangels geeigneter inlandischer 
Vorkommen doch eingefuhrt werden mussen. Die Einfuhr 
lafit sich aber um so eher auf das volkswirtschaftlich trag- 
bare Mafi zuriickfuhren, je besser und verbreiteter die 
Kenntnis unserer einheimischen Baustoffe ist und je mehr 
dementsprechend ihre Verwendung vorgeschrieben wird. 
Aus diesem Gedanken heraus hat sich der „Deutsche 
Ausschufi fur wirtschaftiiches Bauen" ais neutrale Stelle 
die Aufgabe gestellt, unter Mitwirkung der „Stiftung zur 
Fórderung von Bauforschungen" einen móglichst anschau- 
lichen und einpragsamen Dberblick uber die deutschen 
Baustoffvorkommen und Verarbeitungsstatten durch eine 
deutsche B a u s t o f f k a r t e  zu geben. Sie wird im Ein- 
vernehmen mit den zustandigen Verbanden unter Be
nutzung des einschlagigen Schrifttums sowie der fur den be- 
sonderen Zweck angestellten Ermittlungen im Auftrage des 
„Deutschen Ausschusses fiir  wirtschaftiiches Bauen" vom 
Yerfasser nach einheitlichen Gesichtspunkten bearbeitet.

Es sind zunachst etwa zehn Einzelkarten vorgesehen, die 
die hauptsachlichsten Baustoffvorkommen und Bearbei- 
tungsstatten mit den notwendigen Erlauterungen zu- 
sammenfassen, und zwar:

1. Jahrlicher Holzanfall an deutschem Laub- und Nadel- 
holz,

2. Holzhandelsplatze und erste Verarbeitungsstatten 
(Sagewerke),

3. Stahlerzeugung und -verarbeitung (Walzwerke und 
Konstruktionswerkstatten),

4. Natursteine und Schiefer,
5. Ton- und Ziegelerzeugnisse,
6. Zement, Beton, Kunststein, Kalk, Gips,
7. Nichteisenmetalle,
8. Dammstoffe und Leichtbausteine,
9. Sperrstoffe und Kitte (Bitumina, Dachpappe usw.), 

10. sonstige Baustoffe (Glas, Farben,Tapeten,Belage usw.).

Diese Einzelkarten werden in loser Folgę je nach dem 
Stande der Arbeiten in der „Deutschen Bauzeitung" er- 
scheinen und neben der bildlichen Darstellung der ein
zelnen Karten erganzende Erlauterungen, statistische An
gaben usw. enthalten.

Der Zweck der Baustoffkarten ist doppelter Art: Sie 
sollen einmal dem fachlichen Nachwuchs an Hoch-, Fach- 
und Fortbildungsschulen, in Baustuben und Werkstatten 
ein Hilfsmittel fur Unterricht und Weiterbildung in der 
Baustoffkunde sein, und ferner dem Architekten und Bau- 
ingenieur, dem Baubeamten, Bauunternehmer und Bau
wirtschaftier in der Praxis in anschaulicher Form einen 
Dberblick uber die deutschen Baustoffvorkommen geben, 
damit zu ihrer Verwendung anregen, wirtschaftiiches 
Bauen mit deutschen Baustoffen fórdern und so ihren 
Teil zur Belebung des deutschen Arbeitsmarktes und der 
nationalen Wirtschaft beitragen.

W ir beginnen diese Veróffentlichungsreihe mit der Kartę 3, 
Baustahl, die nach den vorstehenden Gesichtspunkten 
bearbeitet worden ist.
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BAUSTOFFKARTE VON DEUTSCHLAND BLATT 3 BAUSTAHL
1. Die Standorte der Baustahlindustrie

Die Standorte der Schwerindustrie waren zunachst an 
die Rohstoffvorkommen (Kohle und Eisenerz) gebunden, 
und zwar waren in fruhen Zeiten die E r z v o r k o m - 
men ausschlaggebend, die an Ort und Stelle mit 
Holzkohle in den meist bewaldeten Gebieten verhuttet 
wurden. Mit der starkeren Verwertung der Steinkohle 
seit Mitte des 18. Jahrhunderts sind die Produktions- 
statten zu den K o h l e v o r k o m m e n  hingezogen, da 
es wirtschaftlicher war, das Erz zur Kohle zu schaffen. — 
Nur in Grofibritannien liegen Kohle und Erz so nahe bei- 
einander, dafi sie gewissermafien aus „einem Schacht" ge- 
fórdert werden. In fast allen anderen wichtigen eisen- 
erzeugenden Landern mufi entweder die Kohle zum Erz 
oder das Erz zur Kohle gefahren werden. Rheinland-West- 
falen hat den Vorteil einer ausgezeichneten Kohlengrund- 
lage, bezieht aber seine Erze auf langen Transportwegen. 
Durch den Verlust der Minetteerze in Lothringen ist die 
deutsche Eisenerzeugung in besonderem Mafie auf Aus- 
landserze angewiesen. Fur den Bezug dieser Auslands- 
erze, die in der Nachkriegszeit fur die deutschen Hoch- 
ofenwerke ausschlaggebend geworden sind, weist das 
rheinisch-westfalische Industriegebiet insofern eine ver- 
haltnismafiig gunstige Lage auf, ais der Rhein, der 
Rhein-Herne-Kanal und der Dortmund-Ems-Kanal in 
grofiem Umfang den Bezug der Erze zu Wasser er- 
móglichen. Dadurch ist eine wirtschaftliche Ausnutzung 
des Schiffsraumes und der Frachten gegeben. Die 
Kahne, die mit Erz ankommen, werden mit Kohle, Fertig- 
erzeugnissen, Nebenprodukten usw. weiter befrachtet. 
Alle diese Umstande verstarkten den Drang der Hutten- 
werke nach den Wasserstrafien, so dafi der Schwer- 
punkt der Eisen- und Stahlerzeugung in Rheinland-West- 
falen immer mehr von dem eigentlichen Ruhrbezirk nach 
dem Stand des Reviers an den Rhein ruckte. Diese Ver- 
lagerung der Huttenwerke hat schon vor Jahrzehnten 
begonnen, ais 1848 in der Nahe Duisburgs Hochófen am 
Rhein angelegt wurden, und sie wurde verstarkt durch 
die Errichtung der Thyssenschen Huttenwerke in Bruck- 
hausen und Hamborn (1890 bzw. 1895) und der Krupp- 
schen Friedrich-Alfred-Hutte in Rheinhausen (1897). Teil
weise wurde diese Entwicklung auch durch die Fort
schritte im Eisenhuttenwesen gefórdert. Zur Verhuttung 
der Erze im Hochofen wurde immer weniger Koks ver- 
braucht, so dafi die Kosten fur den Kokstransport fiir 
die Standortorientierung etwas zurucktraten.
Roheisen und Stahl wurden vor dem Kriege hauptsachlich 
im T h o m a s v e r f a h r e n  gewonnen, indem die 
phosphorhaltigen, lothringischen und schwedischen Erze 
verhuttet wurden, die ais Nebenprodukte die Thomas- 
schlacke, ein wichtiges Dungemittel, ergaben. Die spani- 
schen, nordafrikanischen usw. Erze sind phosphorarm. 
Nach dem Kriege gewann das S i e m e n s - M a r t i n -  
V e r f a h r e n  erhóhte Bedeutung, bei dem aufier dem 
Roheisen Schrott- und Alteisen umgeschmolzen werden. 
Dieses Verfahren erlaubte eine grófiere Freiheit der 
Standortwahl, da es von den Erz-, Roheisen- und Kohle- 
vorkommen unabhangiger ist, und ermóglichte eine Aus- 
dehnung der Eisenindustrie auch in anderen Gegenden 
des Reiches (z. B. Mitteldeutschland), wo frachtmafiig 
gunstige, ausreichende Schrottgrundlage vorhanden.
Das Siegerland, das fruher ais Erzgebiet wichtig war, 
leidet in neuerer Zeit durch seine ungunstige Ver- 
kehrslage, insbesondere durch mangelnde Wasserwege, 
durch die schwierigen Bergbauverhaltnisse und teure 
Forderung, wahrend im Auslande die Erzgewinnung ein- 
facher und billiger ist.

Die Eisenindustrie in der Nahe der Nord- und Ostsee- 
kuste macht sich den Vorteil der billigen Erzfracht aus 
Skandinavien und den Wettbewerb zwischen deutscher 
und auslandischer Kohle zunutze und liegt insbesondere 
fiir die Ausfuhr gunstig.

2. Deutsche Erzvorkommen

Durch den Vertrag von Versailles hat das deutsche Reich 
mit dem Verlust Lothringens drei Viertel seiner Eisenerz- 
vorkommen verloren. Gegenwartig liegen etwa 11 v. H. 
der europaischen Erzlager in Deutschland, und zwar sind 
die wichtigsten der Siegerland-, Wieder-, und Lahn-Dill- 
Bezirk und das Gebiet um Peine und Salzgitter. Das 
Vorkommen wird bis 1000 m Tiefe auf etwa 1270 Mili. t 
Erz geschatzt. Wahrend Deutschland 1913 etwa 20 v. H. 
der Weltproduktion an Eisenerz erzeugte, sank diese 
Menge durch den verlorenen Krieg und seine Folgen 
1926 auf etwa 3,2 v. H. der Weltproduktion. Die Entwick
lung der Jahre 1926 bis 1931 zeigt folgende Tabelle:

a) E i s e n e r z g e w i n n u n g  1926 b is  1931

Jahr Bełriebe Belegschaft
Forderung 

(M ili. ł)
Eiseninhalt 

(M ili. t)
Lohnaufwand 

(M ili. RM)

1926 182 24 468 • 4,793 1,54 24,4
1927 180 32 845 6,625 2,12 32,8
1928 187 39187 6,474 2,08 39,2
1929 176 33 354 6,374 2,08 33,3
1930 159 28267 5,471 1,84 28,2
1931 137 13 768 2,621 0,84 13,7

Heute decken die inlandischen Erzvorkommen noch nicht 
ein Drittel des deutschen Eisenerzbedarfs. Hauptsachlich 
kommen ais Lieferanten augenblicklich Schweden, Frank- 
reich (Lothringen) und Spanien in Betracht.

b) E in  - u n d  A u s f u h r  v o n  R o h e r z  ( E i s e n e r z )
Jahr Einfuhr (in M ili. ł) Ausfuhr (in t)

1925 11,54 201 742
1926 9,55 170195
1927 17,40 167 307
1928 13,79 179148
1929 16,95 115 895
1930 13,88 75 779
1931 7,07 31 327

jnstiger liegen die Yerhaltnisse bei der

D e s g l .  v o n  R o h r ,  B r u c h -  u n d  A l t e i s i
Jahr Einfuhr (in t) Ausfuhr (in t)

1925 450 906 478 476
1926 328730 961 000
1927 929 225 548 296
1928 659 418 565 047
1929 560175 671 298
1930 351 215 485 374
1931 219 914 496 516

3. Lohnanteil
In den Fertigerzeugnissen der eisenschaffenden Industrie 
stecken erhebliche Verfeinerungs- oder Arbeitswerte. Der 
Lohnanteil je Tonne Walzwerksfertigerzeugnis ist ent- 
sprechend grofi. Die direkten Kosten fur Lóhne und Ge- 
halter einschliefilich der Sozialzulagen betragen nach 
einer Schatzung etwa 43 bis 44 v. H. der Gestehungs- 
kosten einer Tonne. In dieser Zahl sind die Lóhne, Ge- 
halter und Sozialzulagen in den einzelnen Produktions- 
stufen beriicksichtigt von der Zeche uber die Kokerei, 
Hochofenwerk, Thomaswerk, Blockwalzwerk und Stab- 
eisen- bzw. Trager- und Schienen- bzw. Schwellenwalz- 
werk und Kraftwerk und Kesselhaus, sowie die von Stufe 
zu Stufe eintretenden Verlustziffern unter Gutschrift der 
Abfallprodukte eingerechnet.
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Die Erzeugnisse enthalten nun aber zusatzlich auch noch 
grofie Anteile indirekter Lohnkosten, wie z. B. Lóhne fur 
deutsche See-, Flufi- und Bahntransporte fiir  Erz, Kohlen 
und Hilfsstoffe, sowie fiir  den Abtransport der Halb- und 
Fertigfabrikate, Lohnanteil in den Hilfsstoffen, wie Lohn 
der Kalk- und Dolomitwerke, sowie der Ton- und Quarzit- 
gruben, Lohn in den von der Montanindustrie ver- 
brauchten Magazinstoffen, die im wesentlichen deutscher 
Herkunft sind, Lóhne in den Erzeugnissen der Maschinen- 
und Elektroindustrie, die sowohl fiir  den laufenden 
Arbeitsprozefi ais auch fiir die Instandhaltung und Er- 
neuerung der Anlagen verbraucht werden. Einschliefilich 
dieser indirekten Lohnkosten ergibt sich ein Lohnanteil 
von etwa 65 bis 70 v. H.

4. Zusammenstellung der W erke und ihr Walz- 
programm
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V e re in ig te  Stahlwerke
A. Thyssenhutte, H a m b o r n .............. + + — + — — —

Dortm under Union, D o r t m u n d  . . . + + — — + — —

H órder V erein , D t m . - H ó r d e ........ + + + + — — —
Eisenindustrie zu Menden u. Schwerte
S c h w e r t e  (R uh r)................................ — +
van der Zypen & Charlier, K ó l n -
D e u t z  ....................................................... — + — — — — _
Niederrheinische Hutte, D u i s b u r g -
H o c h f e  I d ............................................. — + — + — — —

W  e i d e n a u (S iege rland )...................... — — — + — — —
A t t e n d o r f  (S iege rland )..................... — — — + — — —
K r e u z t a l  (S iegerland).......................... — — — + — — _
Stahl- und W alzw erke Thyssen, M u I -

— — + — + + _
Róhrenwerk D u s s e I d o r f-L  i e r e n f  e I d — — — — — — +
Hoesch-Kóln-Neuessen A. G.

D o r t m u n d  ........................................... + + + + — — _
H o h e n l i m b u r g  ............................... — — — — — + _

Gutehoffnungshutte Oberhausen A. G.
O b e r h a u s e n  (Rheinland) ............ + + + + — — _

Fried. Krupp A. G ., E s s e n .................... — — + — — — _
Friedrich-A lfred-H utte , R h e i n h a u s e n

(N ie d e rrh e in )............................................. + + — — + — —
Klócknerwerke A. G ., H a s p e + + + + + + _

A bt. Georgs - M arien - Hutte O s n a -
b r u c k  ....................................................... — + — — — _ _
Abt. M annstaedtw erke, T r o i s d o r f
bei Koln (S p e z ia lp ro file ) ...................... + + — — — + —

M itteldeutsche Stahlwerke A. G .,
+ + + + + — +

Ilseder-Hutte, P e i n e  ............................... + + — — + + _
M axim ilianshutte , R o s e n b e r g  bei

Sulzbach (B a y e rn )................................... + + — + — — —
H a i d h o f , nórdlich von Regensburg + + — + — + —
U n t e r w e l l e n b o r n  bei Saalfeld
(Thuringen)................................................. + — — — — — _

Vere in ig te  Oberschlesische Huttenwerke
A. G. Z a w a d s k i  bei G le iw itz . . . + + — — _ + _
L a b o n d bei G le iw itz ......................... — + — — — — _

Róchlingsche Eisen-u. Stahlwerke A .G .,
V ó l k l i n g e n ......................................... + + — — — + —

N eunkircher Eisenwerk,
N e u n k i r c h e n  (S a a r)....................... + + — — — + —

Burbacher Hutte, B u r b a c h bei Saar
brucken ........................................................ + + + + + — _

D illin g e r Huttenwerke, D i I I i n g e n
(S aar)............................................................ — + + + + — _

Ruhrstahl A . G ., W i t t  e n  (Ruhr) ........ — + — + — — _
G eisweider Eisenwerk, G e i s w e i d

(S ieg )............................................................ — + — — — — —
Borsigwerk A. G  , B o r s i g w e r k  (Ober-

sch les ien).................................................... — + + + — _ —
Sachs. G ufis tah lw erk, D ó h l e n  (Sa.) — + — — — — __

H arkort Eicken Stahl, H a g e n  ............. — +
Stahlwerk Bruninghaus, W  e r d o h I . . . — + — — — — —

V o r h a l l e  ............................................... — + — — — _ —

M eggener W a lzw erk ,
M e g g e n (Lenne)................................... — + — — — — _

Deutsche Industriewerke, S p a n d a u — + — — — —

Stahlwerk Becker, K r e f e l d ................. — + — — —
Stahlwerk Róchling-Buderus, W e t z l a r — + — — —

Friedr. Thome, W e r d o h l  ..................... — + — — —
Rheinmetall, D u s s e l d o r f ...................
M annesm annwerke, H u c k i n g e n  bei

— +

D usse ld o rf.................................................. — + + + —
G e l s e n k i r c h e n ............................... — — — + —

Bremerhutte, G e i s w e i d  (S ie g ).......... __ — + + —
W eber, B r a n d e n b u r g  (H avel)........
C harlo ttenhiitte , N i e d e r s c h e l d e n

— — — + —

(Sieg) .......................................................... — — + + —
Friedrichshutte, W  e h b a c h (S ie g )___
Hahnsche W erke, G r o s s e n b a u m

— — — + —

bei Duisburg ............................................
Theodor W upperm ann, S c h l e b u s c h

— + — — +

— - — — —

Siegburger W a lzw erk , S i e g b u r g . . .  
Eschweiler Bergwerks-Verein, E s c h -

w e i I e r a u e bei A a c h e n ...................
B ilsteiner Bandeisenwerke,

— — — — —

A l t e n v o e r d e ..................................... — — — — —

Kronprinz A. G., O h I i g s (Rheinland) 
H om burger Eisenwerk,

H o m b u r g (S a a r) ................................. — — — — —

Hallesche Róhrenwerke, H a l l e  (Saale) 
Preft- und W alzw erk, R e i s h o l z  bei

D usse ldorf.................................................. — — — — —

Kammerichwerke, B i e l e f e l d ............. — — — — —

5. Herstellung von Walzwerks - Fertigerzeug - 
nissen im deutschen Zollgebiet nach Bezirken 
einschliefil. Saargebiet (ohne „H albzeug" zum Absatz 
bestimmt)

A n te il nach Tonnen an d e r Gesamt-Erzeugung
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UBER BAUELEMENTE AUS STAHL
Dipl.-lng. E. M. Hunnebeck, Leiłer der Studiengesellschaft fur Stahlskelettbau, Dusseldorf / 41 Abbildungen

Allgemeines iiber Anwendung von Stahlelemen- 
ten im Hochbau

In guten Jahren betrug der Gesamtumsatz der deutschen 
Stahlbaufirmen etwa 0,5 Millionen Tonnen, der 1932 auf 
den geradezu erschutternden Satz von 70 000 Tonnen ab- 
gesunken ist. In diese Menge mufiten sich samtliche 
deutschen Stahlbaufirmen teilen, obschon es einer unserer 
grofien Konstruktionswerkstatten keine Schwierigkeiten 
bereitet hatte, diesen Umsatz allein zu bewaltigen. Ge- 
legentlich der letzten Hauptversammlung des „Deutschen 
Stahlbauverbandes" hat Dr. O e h l e r t  auf die Not- 
wendigkeit verwiesen, gegenuber diesen Verhaltnissen 
eine klare Stellung einzunehmen.
Bereits jetzt verfiigen zahlreiche deutsche Konstruktions- 
firmen iiber Spezialwerkstatten fiir  Blechbearbeitung, alle 
aber iiber einen Stamm gut ausgebildeter Ingenieure und 
Techniker, dereń wissenschaftliche und praktische Erfah- 
rung eines der wenigen Aktiva bildet, die Deutschland 
besitzt. Praktische Versuche bei Sonderfallen haben er- 
wiesen, dafi es vielfach móglich ist, durch eine weit- 
gehende Aufteilung der einzelnen Arbeitsvorgange die 
gleiche wirtschaftliche Leistung zu erzielen, die nur durch 
die Anschaffung von Spezialmaschinen und Sonderwerk- 
zeugen erreichbar erschien. E in  A u s b a u  d e s  G e -  
b i e t e s  d e r  S t a h l b a u e l e m e n t e  i s t  a l s o  
o h n e  g r o f i e  K o s t e n  d u r c h f u h r b a r .  Vielleicht 
besteht hier eine Móglichkeit, den stahlverarbeitenden 
Firmen in ihrer grofien Arbeitsnot zu helfen.
Leider ist auf dem Gebiete der Stahlbauelemente viel 
gesiindigt worden. Unerprobte Ausfuhrungen wurden 
mit grofiem Werbeaufwand auf den Markt gebracht, so 
dafi bei den Architekten ein berechtigtes Unbehagen her- 
vorgerufen wurde. Man hat geglaubt, Stahl auf jeden 
Fali verwenden zu miissen. Neuzeitliches Bauen wurde 
vielfach einer grófitmóglichen Verwendung von Stahl, 
von Glas und Beton gleichgesetzt.
Es unterliegt aber keinem Zweifel, dafi d u r c h  d i e  
V e r w e n d u n g  z w e c k m a f i i g  d u r c h g e b i l -  
d e t e r  u n d  s i n n v o l l  i n d e n  B a u v o r g a n g  
e i n g e s c h a 11 e t e r S t a h l b a u e l e m e n t e  d a s  
B a u e n  v e r b i I I i g t w e r d e n  k a n n .  Ferner ist be
sonders zu beachten, dafi diese Bauteile einen ho  h e n  
i n n e r d e u t s c h e n  A r b e i t s a n t e i l  in sich ein- 
schliefien, der zuziiglich der Lohnanteile bei der Stahl- 
erzeugung bis auf 90 v. H. des Verkaufswertes ansteigen 
kann. Die Herstellung von Bauelementen aus Stahl er- 
fordert erhebliche Erfahrungen, uber die scheinbar die 
aufierdeutschen Lander noch nicht verfiigen; Stahlbau
elemente, wie Stahlfenster, Stahltore, konnten daher in 
einem verhaltnismafiig grofien Ausmafie ausgefiihrt wer
den. Trotzdem ist die Frage der Herstellung und der 
Verwendung der Stahlbauelemente noch keineswegs ge- 
lóst. Es ist auch keineswegs einfach, Stahl im Bauwesen 
zu verwenden, da er fast immer durch andere Baustoffe 
erganzt werden mufi und immer ais Teil des Gesamtbau- 
kórpers zu bewerten ist. Dies gilt insbesondere bei der 
Priifung der Preisbildung im Vergleich mit anderen Bau- 
materialien. Ein wirklicher Vergleich ist vielfach nicht 
móglich. Er kann sogar falsch sein und zu Fehlschliissen 
Veranlassung geben, da seiten die einzelnen Bauelemente 
ohne ihre Wirkung aufs Ganze betrachtet werden kónnen. 
Gerade durch die Wirkung im Gesamtbaukórper kónnen 
durch Stahlbauelemente Yorteile herausgeholt werden.

Leider fehlt hier oft die volle Zusammenarbeit zwischen 
den Konstrukteuren und Architekten.
In den letzten Jahren hat die Hiittenindustrie die mecha
nischen und technologischen Eigenschaften der Baustahle 
dem Bauzweck weitestgehend angepafit. W ir verfiigen 
heute hinsichtlich der Festigkeit iiber normale und hoch- 
wertige Stahle sowie iiber legierte Stahle mit gesteigerter 
und vollkommener Korrosionsbestandigkeit. Zu verweisen 
ist besonders auf die Fortentwicklung der Qualitatsbander 
und Oualitatsbleche, die heute Bearbeitungen zulassen, 
die noch vor einigen Jahren unerreichbar erschienen. In
folge des beschrankten Raumes kann auf diese sehr inter- 
essante Entwicklung nicht eingegangen werden. Es soli 
daher nur kurz die Steigerung der Korrosionsbestandig
keit erlautert werden.

Schutz des Stahls gegen Rostangriff

Stahlteile werden in der Hauptsache auf zweierlei Art 
gegen den Rostangriff geschiitzt, einmal durch eine e n t -  
s p r e c h e n d e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  S t a h l s ,  
zum anderen durch m e t a l l i s c h e  U b e r z i i g e  u n d  
A n s t r i c h e.
R e i n e i s e n s o r t e n .  Chemisch reines Eisen besitzt 
einen sehr hohen Widerstand gegen korrodierende An
griffe. Die erste Gruppe mit erhóhter Korrosionsbestandig
keit sind daher die sogenannten R e i n e i s e n s o r t e n .  
Sie bestehen aus nahezu reinem Eisen mit hóchstens
0,3 v. H. Gesamtbeimengungen. Entsprechend ist die 
Festigkeit mit etwa 30 kg/mm2 gegenuber 37 bis 42 kg/mm2 
bei normalem Baustahl nicht befriedigend. Ein Vorzug 
besteht in der sehr hohen Weichheit und der damit ver- 
bundenen leichten Bearbeitungsmóglichkeit. Diese Eisen- 
sorten kommen daher vorzugsweise dort in Frage, wo die 
Festigkeit nicht ausschlaggebend ist, beispielsweise fiir 
Dacheindeckungen, fiir  Stahlhohlkórper u. dgl. Der in 
Deutschland bekannte Vertreter dieser Stahlsorte ist das 
A r m c o - E i s e n .
L e g i e r t e  S t a h l e .  Die zweite Gruppe sind S t a h l e  
m i t  L e g i e r u n g s e l e m e n t e n .  W ie Herr Dr. F r y ,  
Essen, gelegentlich der ersten Korrosionstagung1) aus- 
fiihrte, ist hier zu unterscheiden zwischen solchen Ele- 
menten, die zur Ausscheidung einer neuen Kristallart 
fuhren, und solchen, die mit dem Grundmetall homogene 
Mischkristalle bilden. W ird durch die Hinzufiigung eines 
Legierungselementes zu einem Metali die Ausscheidung 
einer neuen Kristallart bewirkt, so kann eine Verstarkung 
des Korrosionswiderstandes eintreten.
Eine weitere Steigerung des Korrosionswiderstandes kann 
dadurch erfolgen, dafi Legierungen zugesetzt werden, die 
zur Bildung schiitzender Deckschichten fiihren. Eine Deck- 
schicht wird dann einen starken Schutz gewahren, wenn 
sie auf der Metalloberflache fest haftet und gegen das 
korrodierende Mittel undurchlassig ist. Besonders wirk- 
same Deckschichten werden beim Stahl erzielt durch Zu- 
satz von bis zu 0,3 v. H. Cu. Der Preis dieser sogenannten 
g e k u p f e r t e n  S t a h l e  ist gegenuber Stahl 37 nur um 
etwa 10 RM/t hóher. Diese gekupferten Stahle haben 
gegeniiber der Atmosphare eine gesteigerte Rost- 
bestandigkeit, dagegen ist die Uberlegenheit unter 
Wasser nur gering. Diese Erscheinung beruht darauf, dafi

')  Berichł iib e r d ie  1. Korrosionstagung 1931 (V D I-V erlag , Berlin) 
„Erhóhung des Korrosionswiderstandes durch Legieren" von Dr.- 
lng . Fry.
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unter Wasser sich eine wesentlich andere Rostform bildet, 
die mehr schwammartig und locker ausgeblidet ist. W ill 
man also den gekupferten Stahl richtig anwenden, so ist 
scharf zwischen einer Korrosion unter Wasser und einer 
Korrosion an der Atmosphare zu unterscheiden.

Der P a t i n a - S t a h l  der Vereinigten Stahlwerke beruht 
ebenfalls auf der Bildung schiitzender Deckschichten. Es 
bildet sich auch hier eine stark mit Cu angereicherte 
Schicht, die auf dem Stahlkern fest haftet und das dar- 
unterliegende Metali gegen weiteren Rostangriff schiitzt.

Hinsichtlich des Cu-Zusatzes ist besonders wichtig, dafi 
die mechanischen und technologischen Eigenschaften bei 
einem Cu-Gehalt von 0,2 bis 0,3 v. H. die gleichen sind 
wie bei Stahlen gleicher Zusammensetzung, aber ohne 
Cu-Gehalt. Festigkeit, Dehnung und Kontraktion werden 
nicht merkbar verandert. Alle Biege-, Kerb- und Schlag- 
proben halt der Cu-Stahl mit den gleichen Werten aus. 
Er ist zudem schweifibar und lafit sich nieten, lóten, 
bórdeln und pressen.
Eine noch hóhere, sogar vollkommene Rostbestandigkeit 
wird durch C h r o m -  u n d  N i c k e l z u s c h l a g e  er
reicht. Eine hohe Chromlegierung macht die Stahle 
aufierordentlich bestandig gegeniiber Wasser und dem 
Angriff der Atmosphare. Ais Vertreter dieser rostfreien 
Stahlgruppe sind in Deutschland vor allem die Kruppschen 
VM- und VA-Stahle bekannt geworden.
M e t a l l i s c h e  O b e r z i i g e  u n d  A n s t r i c h e  sind 
das zweite Mittel, Stahl gegen Korrosion zu schutzen. 
Hier ist wichtig, dafi auch die H a l t b a r k e i t  d e r  A n 
s t r i c h e  u n d  M e t a l l i i b e r z i i g e  v o n  d e r  S t a h l -  
s o r t e  a b h a n g i g  ist. Durch zweijahrige Naturrost- 
versuche mit ungestrichenen, verzinkten und gestrichenen 
Blechen hat Herr Dr. D a e v e s2) nachgewiesen, dafi die 
gleichen Anstriche und Oberziige auf gekupferten Stahlen 
und Armco-Eisen sich bedeutend giinstiger verhielten. 
Hinsichtlich des Kupferstahls fiihrt man diese Erscheinung 
darauf zuriick, dafi bei gewóhnlichem Stahl an den Fehl- 
stellen des Dberzuges sich voluminóser Rost bildet, wah
rend dieser bei Kupferstahl durch die sich aus dem 
Materiał bildenden Kupferschichten gewissermafien ab- 
geriegelt wird. Bei den reinen Eisensorten ist diese W ir- 
kung noch nicht einwandfrei erkannt.
Fiir die Haltbarkeit der Schutzbeldge ist die B e 
s c h a f f e n h e i t  d e r  O b e r f l a c h e  v o n  h o h e m  
E i n f l u f i .  Dieses wird verstandlich, wenn man sich klar- 
macht, dafi es sich bei der Korrosion um die Beherrschung 
gewisser Oberflachenreaktionen handelt. Fiir den Kor- 
rosionsverlauf an einer Oberflache ist aber dereń Struk
tur und besonders dereń Grofie von besonderer Be
deutung. Eine Oberflache ist keine Ebene, die der geo- 
metrischen Flachę gleichgesetzt werden kann. Sie ist viel- 
mehr ein Gewirr ungleichmafiig gelagerter und ungleich- 
mafiig gebundener Atome. Die kleinste bisher fest- 
gestellte Oberflache (poliertes Platin) betragt immer noch 
das Zwei- bis Dreifache der scheinbaren Oberflache. Die 
wirklichen Oberflachen von geatztem Silber sind etwa 
fiinfmal so grofi ais die scheinbaren, die Oberflache von 
Glas ist sogar dem Zehn- bis Fiinfzigfachen der schein
baren Oberflache gleichzusetzen.
Aufier einer móglichst kleinen Oberflache ist dereń 
r i c h t i g e  V o r b e h a n d l u n g  wichtig. Vielleicht be
steht das wichtigste Moment darin, dafi die Oberflache 
trocken ist. Wichtig ist fernerhin eine v o l l k o m m e n e  
E n t r o s t u n g  d e s  U n t e r g r u n d e s ,  die am besten 
mit dem Sandstrahlgeblase erzielt wird. Bauelemente

2) „D ie  H a ltba rke it von Rostschutzanstrichen auf verschiedenen 
Stahlsorten", D r.-Ing . Karl Daeves, Dusseldorf, Forschungsabteilung 
der Yerein igten  Stahlwerke A. G.

werden daher vielfach zunachst vermittels des Sandstrahl- 
geblases entzundert, dann erwarmt und in erwarmtem 
Zustand mit dem Rostschutzmittel versehen.
Der klassische Rostverhinderer ist die B l e i m e n n i g e .  
Ihre Wirkung beruht auf der Eigenart der Bleimennige- 
Leinól-Mischung, jahrzehntelang auf dem Stahl festzu- 
haften. Die Mennige bildet mit dem ais Bindemittel ver- 
wandten Leinól wasserundurchlassige Bleiseifen, ohne dafi 
dadurch die Haftfestigkeit beeintrachtigt wird.
Noch giinstigere Wirkungen werden durch m e t a l 
l i s c h e  S c h u t z u b e r z i i g e  erzielt. Derartige Uber- 
ziige kónnen erzeugt werden durch:
Aufwalzen,
Eintauchen in die fliissig gemachten Metalle, 
das Metallspritzverfahren und 
elektrolytische Niederschlage.
P l a t t i e r t e  Stahle sind im Hochbau bisher wenig in 
Erscheinung getreten. In den letzten Jahren haben jedoch 
die Eisen- und Stahlwerke H o e s c h ein Stahlmaterial, 
das sogenannte F e r a n , herausgebracht, das z. Z. in 
Form von Blechen und Blechbandern geliefert wird. Feran 
besteht aus einem Stahlkern, auf dem Aluminium beider- 
seitig jeweils etwa in ein Zehntel der Starkę des Grund- 
materials aufgeschweifit ist. Die Durchbildung dieses 
Schweifiverfahrens war besonders schwierig, weil die 
Oxydation der miteinander zu verbindenden Metallober- 
flachen verhindert werden mufi. Feran wird bereits jetzt 
zu den verschiedensten Bauelementen verarbeitet.
Im nachfolgenden soli nun auf die einzelnen Bauelemente 
kurz eingegangen werden, und zwar móglichst unter Be- 
rucksichtigung ihres Einbaues in den Gesamtbaukórper:

L e ic h tp ro f ile  (Hierzu die Abb. 1 bis 4)
Die Leichtprofile, auch E-Profile genannt, entstehen durch 
kalte Profilierung von warmgewalztem Bandeisen. Sie 
werden nach dem W alzvorgang durch versetzte Punkt- 
schweifiung zu Doppelprofilen verbunden. Die Profilhóhe 
schwankt zwischen 80 und 220 mm mit einem Metergewicht 
von 5,72 kg aufwarts. Leichtprofile haben ein umfang- 
reiches Anwendungsgebiet; sie werden insbesondere ver- 
wandt fiir die Herstellung von Stahlrahmen, Geriisten 
und fiir  den Deckenbau.
In ihrer Verwendung bei den Leichttragerdecken sind die 
umgebogenen Kanten wesentlich, da an diesen Kanten 
die Putztrager in einfacher Weise durch Drahtkrampen 
befestigt werden kónnen. Durch die Verródelung der 
einzelnen Stahlprofile untereinander ergibt sich eine seit
liche Kontinuitat. Nach eingehenden amtlichen Unter- 
suchungen ist es zugelassen, die Eigengewichte und Nutz- 
lasten mit einem Ermafiigungsfaktor von 0,9 in den Rech- 
nungsgang einzusetzen. Das maximale Moment errechnet

0,9-p  V1
sich also beispielsweise mit M = --------------

8
Die G e m e i n n i i t z i g e  A. G. f i i r  W o h n u n g s b a u ,  
K o l n ,  hat diese Leichtprofile in einer Sonderausfiihrung 
bei dem Bau von 800 Siedlungshausern verwandt. Hier
bei wurden hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit genaue 
Untersuchungen angestellt. Nach der statischen Berech- 
nung und aus konstruktiven Griinden kamen durchweg 
Normalprofile 114 in Frage mit einem W x von 81,9 cm”. 
Das erforderliche W x war jedoch teilweise wesentlich 
geringer. Da die Leichtprofile in Ouerschnittsabmessungen 
von 2 bis 3 mm und in verschiedenen Hohen geliefert 
werden kónnen mit einer entsprechend starken Abstufung 
der Widerstandsmomente, so kónnte durch Anpassung an 
die erforderlichen Werte eine etwa 30prozentige Ge- 
wichtsersparnis herausgeholt werden. Die Ausfachung 
der Felder erfolgte durch Leichtbeton (50 v. H. Hiittenbims 
und 50 v. H. Sand). Die Kappen sind nicht bewehrt, ihre
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H <S F g W  x J X

100 2,00 7,04 5,53 21,26 106,30
120 2,00 7,84 6,18 27,25 163,50
160 2,00 9,44 7,41 40,78 326,30
160 2,25 10,70 8,39 46,10 369,00
160 2,50 11,80 9,26 51,00 408,00
180 2,25 11,60 9,11 53,80 484,00
180 2,50 12,80 10,05 60,00 539,00

.180 3,00 15,20 11,90 70,60 636,00
200 2,25 12,40 9,73 63,22 623,00
200 2,50 13,75 10,79 69,90 699,03
200 3,00 16,44 12,91 83,08 830,82

Der W e rt an B ist bei a llen Profilen 
=  40 mm

1 Statische W erte von Baustahlprofilen. Aus der Tabelle  w ird  d ie  2 Stahltragerdecke aus Leichtprofilen m it Leichtbeton-Ausfachung.
starkę Abstufung der W iderstands- und Tragheitsm om ente ersichtlich S tadtrandsied lung Koln

|eB 4 -8  4

3 Ouerschnitt der Leichttragerdecke aus 
E-Profilen ohne Um bórdelung

4 Gegenuberste llung d e r W iderstands- 
momente und Stahlgew ichte bei N orm al- 
profilen und Leichttragern

5 Schalungstafeln aus Holzrahm en, m it 
gelochten Stahlblechen bespannt

mittlere Starkę betragt * / io  -1. Da 
Huttenbims frei W aggon Koln bei 
Grofiabnahme zu einem aufier- 
ordentlich niedrigen Kubikmeter- 
preis lieferbar ist, ergab sich nach 
diesem Verfahren eine sehr leichte 
und aufierst preiswerte Massiv- 
decke, die zudem den Yorteil auf- 
wies, dafi sie auch von Nichtfach- 
arbeitern unter fachlicher Leitung 
ordnungsmafiig hergestellt werden 
kann.

Lochb lechscha lung  (Abb. 5)
Die Schalungstafeln setzen sich 
hierbei aus Holzrahmen, die mit 
gelochten Blechen benagelt sind, 
zusammen. Nach der Aufstellung 
in Abstanden von 13 bis 25 cm 
werden die Zwischenraume mit 
Schlacken- oder Leichtbeton, be- 
stehend aus zwei Teilen Huttenbims 
und einem Teil Sand, ausgefullt. 
Die Verwendung der Lochbleche 
gestattet es, den Beton stets feucht 
zu halten. Eine Nesterbildung ist 
ausgeschlossen. Zudem ergibt sich 
eine sehr griffige W and, die sich 
gut verputzen lafit. In Koln und 
anderen rheinischen Stadten hat 
man mit dieser Art der Wandher- 
stellung auch bei mehrgeschossigen 
Bauten gute Erfahrungen gemacht. 
Die Lochblechschalung konnte in 
einzelnen Fallen etwa dreifiigmal 
verwandt werden.

40 50 fcO 70 80 90

Wx cm9---- —
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6 Das Rippenstreckmetall w ird  an dem Unterflansch 
der S tah lpro file  durch eine einfache D rahłbindung 
befes tig ł, d ie  den Trager ganz umschlingt. Sind die  
Deckenfelder bere iłs durch Beton, H oh lkórper oder d g l. 
geschlossen, so mussen Spezialklam m ern yerwandt 
w erden. H ierbei sind d ie  Stellen am Unterflansch 
entweder durch Hammerschlag oder durch Einlegen 
e iner herausnehmbaren H olz la tte  wahrend des Beto- 
nierens vom Beton freizumachen bzw. fre izuha lten. 
Jede Rippe w ird  durch eine Klammer befestig ł.

Unl? rt / <? / * r>

RippvntrwcJtnt*to// 
b 'i bo cm 0,4 *"/«. ęfc/rk

uó*s- 60 • • O S * •

%S- 2  cm DrtikonłltuU

8 Holzbalkendecke m it Leichtbeton auf Rippenstreckmetall mit g la tte r Untersicht. Es 
ist da rau f zu achten, daO d ie  Stellen unter den H olzba lken, d ie  sich nicht mit 
M agerbeton zugesetzt haben, mit M órte l vorgew orfen  werden und daft dieser M órtel 
b inde t, bevor d ie  eigentliche Putzschicht angetragen w ird . Die Decke kann vorte il- 
haft ais Ersatz e iner Massivdecke uber K e lle r, S ta ll und uber den Geschossen ver- 
wendet werden. Gegenuber e iner reinen Holzbalkendecke ist sie dann wirtschaftlich, 
wenn d ie  Eigenschaften des Rippenstreckmetalls vo ll ausgenutzt w erden, d. h. wenn 
das Rippenstreckmetall in Verbindung m it der Leichtbetonauflage sowohl Fehlboden 
zuzuglich Putzschalung mit Berohrung ersetzt. Durch d ie  Verbindung von Beton und 
Rippenstreckmetall ubertrag t man in gewissem Sinne d ie  Konstruktionsart einer 
Massiydecke auf den Holzdeckenbau und ve rle ih t der Holzbalkendecke eine bisher 
nicht e rz ie lte  waagerechte S te ifig ke it; diese Decke ist zudem rissefrei.

7  Caritas-Kirche in Koln. Arch.: Prof. Dominikus 
Bóhm. Fensterwande und Bogenstellungen unter 
Yerwendung von Rippenstreckmetall.

9 Leichtbetondecke m it sichtbaren H olzba lken. 
Die Decke ist feuerbestand ig  von der O berseite  
und vorzugsweise gee ignet fur Zwischendecken 
sowie f i ir  d ie  Oberdeckung von S ta llen, sofern 
der Warmeschutz durch Heustapel erhóht w ird .

tcm Lekhtbeton.
-2 cm Zem trjfcsfrich.

R 'ppenstrt(i(m tta llą5 i
Ho/zd*d(/tisfe.--- i5cmDechnpuh.
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-1.623 ------------------------

O lu ersch n iU 1.

Baustahlgewebe 300 • 100; 3.v 3, <*

1.«8 bzw. 1.780

O luerschnitt Z.
C lu e rs c h n ltt 3 . V

10 u. 11 Stahlskelett der Polizeiunterkunft 
Essen. Es wurden te ilw e ise d ie  S tah ltrager 
m it etwa 1,75 m Abstand mit Betonkappen 
unter Verwendung von hochwertigem Bau- 
stahlgewebe ausgefacht, und zw ar entspr. 
Querschnitt 2 in gestelzter Anordnung. Das 
Gewebe kann auch zur Herstellung durch- 
laufender Platten zwischen S tahltragern nach 
Querschnitt 3 verwandt werden. Schubbeweh- 
rung ist nicht erfo rderlich . Querschnitt 1 
ze ig t d ie  Verwendung bei Decken mit ebener 
Untersicht. W esentlich h ie rbe i, da fi das G e
webe unter dem Unterflansch durchgefuhrt 
w ird , wodurch rissefreie Untersicht e rz ie lt 
w ird .

12 Geschweifite Stahlgewebe ais Beton- 
bewehrung im Deckenbau. Zugfestigkeit 
6000 kg/cm2, Streckengrenze 5500 kg/cm 2, 
Bruchdehnung 3—8 v. H., zulass. Eisenzug- 
spannung 2400 kg/cm 2.

Rippenstreckmetall (Abb. 6 bis 9)
Das Ausgangsmaterial fur Rippenstreckmetall ist ver- 
feinertes Bandeisen in Patinaqualitat; es wird geliefert 
in Tafeln von 0,60 m Breite und 2,50 m Lange in Material- 
starken von 0,4 bis 0,5 mm. Nach Einschneiden der Grate 
und Herausdrucken der Rippen macht das Materiał etwa 
bis zur doppelten Breite einen Streckvorgang durch und 
wird dann in Rostschutzmasse getaucht. Rippenstreck
metall hat eine sehr hohe Eigensteifigkeit, so daG es bis 
etwa 1 m frei gespannt werden kann. Das Geflecht ist 
durch den Streckgang zudem befahigt, die Dehnungen 
des Mórtels mitzumachen.

GeschweiBte Baustahlgewebe (Abb. 10 bis 12)
Diese Gewebe werden fabrikmafiig aus hochwertigen 
Stahldrahten erzeugt, dereń Kreuzungsstellen durch 
PunktschweiGung unlósbar miteinander verbunden sind. 
Die verwendeten Drahte bestehen aus hochwertigem 
Stahl mit besonders hochliegender Streckgrenze. Nach 
befriedigenden Bruchversuchen in amtlichen Yersuchs-

anstalten sind zulassige Beanspruchungen von 2400 kg/cm' 
zugelassen. Die Lieferung erfolgt in Rollen von 2 m Breite 
bis zu 50 m Lange oder bei grófierer Drahtstarke in 
Geflechttafeln. Das Gewebe wird ais Armierung ver- 
wandt und vereinfacht insbesondere die Bewehrung 
mehrachsig wirkender Systeme, wie Betonplatten, Beton- 
schalen, Siiozellen und Bunker. Die Berechnungsmethode 
ist genau die gleiche wie fur Rundeisenbewehrung, eben
so das Bemessungsverfahren. Es kommen lediglich andere 
Spannungsverhaltnisse zur Anwendung. Fiir gewóhnlich 
ist bei voller Ausnutzung des Betons das Verhaltnis 
a u =  55
_ r----- 2400  zu9 runc*ezu le9en< wobei W b 28 =  160 kg/cm3
^  e
nachzuweisen ist. In besonderen Fallen bei Nachweis von 
W  b 28 =  195 kg/cm2 kónnen die Spannungen erhóht wer-

tr h  =  6 5
den, so dafl dann das Verhaltnis---------mafigebend

o  e =  2 6 0 0

ist. Die Verwendung von hochwertigem Zement ist da
bei nicht yorgeschrieben.
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13 Tennishalle in Kopenhagen. S tah llam e llen-N e tzw erk , Bauart Hunnebeck

14 Knotenpunktverbindung eines Junkers - Stahllam ellendaches; 
d re i Bauelemente: d ie  Lamelle, d ie  Knotenbleche, d ie  Pfetten.

S ta h ln e tz w e rk e  (Abb. 13 bis 15)
Ebenso wie im Eisenbetonbau finden raumlich wirkende 
Konstruktionen auch im Stahlbau eine steigende Ver- 
wendung. Ais Netzbauweisen sind die Bauarten Junkers 
und Hunnebeck im In- und Auslande in grófierem Um
fange zur Anwendung gelangt. Das Bauelement, die 
Stahllamelle von stets gleicher Form und Ausbildung, wird 
serienweise aus Bandstahl oder Stahlblechen hergestellt. 
Der grundsatzliche Unterschied der beiden Konstruktions- 
systeme besteht darin, dafi bei der Bauweise H u n n e 
b e c k  die gradlinig ausgebildeten Stabe im Steg und 
Flansch biegungsfest zusammengefijgt werden, so dafi 
sich in der statischen Wirkung durchlaufende, sich kreu- 
zende Stahlbógen ergeben, wodurch eine rautenfórmige

15 E inzelheit des S tah llam ellen-N etzw erks Bauart Hunnebeck; 
zwei Bauelem ente: d ie  S tab lam elle  und das Knotenblech.

Netzwerksform gegeben ist. Langspfetten sind somit 
nicht erforderlich. Bei der J u n k e r s -  Bauweise sind die 
Stege der Lamellen an den Enden schrćg abgebogen. 
Die Profile laufen nicht durch. Der Zusammenbau erfolgt 
unter Verwendung seitlicher Knotenbleche, an die in 
ihrem abgebogenen oberen und unteren Teil die Ober- 
und Unterpfetten angeschlossen werden. Die Pfetten 
gehóren somit zum statischen System, wodurch eine drei- 
eckige Netzwerksform bedingt ist. Nach beiden Bau
weisen sind Konstruktionen mit erheblichen freien Spann- 
weiten von 40 m und daruber hergestellt worden3).

3) A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g .  V g l. auch DBZ 1933, N r. 30, 
Turnhalle  in O lle ru p  (Danem ark).
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16 Berustung des Turmes der Kirche am H ohenzo lle rnp la tz , 
Berlin-W ilm ersdorf, Arch.: H oeger, H am burg, z. T. deshalb ge 
wahlt, w eil d ie  architektonische W irkung  wahrend der Bauausfuh
rung erkennbar b lie b . Durchmesser der S tah lrohre betrug 2” .

17 Instandsetzung der Turmspitze der St. M arienkirche Kónigs- 
b e rg (M a rk ) . Ausfuhrung Prof. Rijth, Dresden. Die Rustung beg innt 
etwa 43 m< iibe r G e lande. Gesamthohe des Turmes etwa 100 m. 
Das S tahlgeriist gestatte te, d ie  massive Turmspitze im O b e rte il 
v ó llig  abzutragen und durch eine Holzkonstruktion zu ersetzen.

Stahlrohrgeriiste (Abb. 16 und 17)
Die Siahlrohrrustung hat den Vorteil leichter Anpassungs- 
fahigkeit. Ein Verschnitt wird nicht erforderlich, da sich 
alle Elemente beliebig zusammensetzen lassen. Derartige 
Stahlrohrriistungen kommen besonders in Frage, wo es 
sich um schwierige oder hoch beanśpruchte Geriiste 
handelt. Der Montagevorgang ist denkbar einfach. Die 
Rohre haben eine Lange von 2 bis 5 m und werden an den 
Enden in ein Bajonett eingeschraubt. In das andere Ende 
sind Nocken eingedriickt. Diese fassen in das steile Ge- 
winde des Baionetts, so da(3 eine feste Verbindung er- 
folgt. Die Rohre kónnen auf diese Weise in beliebiger 
Lange zusammengesetzt werden. Riegel und Streich- 
stangen werden mit Kupplung an die Stiele bzw. unter 
sich verschraubt. Besondere Spannstucke dienen zur 
Befestigung der Rustung an den Fensteróffnungen.

Treppen unter Verwendung von Stahl
(Abb. 18 bis 21)
Bereits vor einigen Jahren hat die Firma Philipp H o l z -  
m a n n  A. - G., Zweigniederlassung Berlin, in zahlreichen 
Grofisiedlungen mit grofJem Erfolg die dargestellten 
Treppen ausgefiihrt. Die Treppenwangen bestehen aus 
winklig abgebogenem, 5 mm starkem Bandeisen, in das 
sich die fertigbearbeiteten Betontrittstufen einlegen. 
Putzarbeiten sind somit nicht mehr erforderlich. Die 
Treppengelander bestehen aus Stahlwinkelrahmen mit 
eingefiigtem Drahtgeflecht. Auch an kleineren Bauten 
hat die gleiche Firma ahnliche Keller- und Obergeschofi- 
treppen verwandt. Bei den Kellertreppen wurden in die 
Stahlwangen fertige Trittstufen aus verzinkten Stahlrosten 
eingelegt, wahrend bei den Obergeschofitreppen die 
Auftritte aus Holz oder Asphaltplatten bestehen.

Die T h y s s e n  Eisen- und Stahl - A. - G., Zweignieder
lassung Dresden, hat eine ahnliche Treppenkonstruktion 
ausgebildet, die fiir Massiv- und Stahlskelettbauten gleich 
gut geeignet ist. Diese Winkelwangentreppe hat sich 
vorzugsweise in Sachsen einfiihren kónnen. Tagelohn- 
arbeiten fiir Gelanderanschliisse, die bereits mit der Her
stellung der Stahlkonstruktion vorgesehen werden, fallen 
fort. Fur das Verlegen der Treppenstufen werden fiir 
die erste Normalstufe eines jeden Treppenlaufs Stufen- 
haltewinkel eingesetzt.

Stahltiiren und -tore (Abb. 22, 23, 26 u. 27)
Hinsichtlich der konstruktiven Durchbildung ist zu unter- 
scheiden zwischen f e u e r b e s t a n d i g e n  und f e u e r -  
h e m m e n d e n  Tiiren und Toren.
Ais f e u e r b e s t a n d i g  werden Konstruktionen be- 
zeichnet, die bei einer amtlichen Priifung einer Feuer- 
einwirkung von etwa 1000° mindestens y2 Stunde lang 
Widerstand leisten, selbsttatig zufallen, im Rahmen aus 
feuerbestandigen Stoffen bestehen, in einen Falz von 
mindestens 5 cm schlagen und rauchsicher schlieften. Ais 
f e u e r h e m m e n d  gelten Tiiren aus Hartholz oder aus 
2 i/j cm gespundeten Brettern mit allseitig aufgeschraubter 
oder aufgenieteter Bekleidung von mindestens 0,5 mm 
starken Stahlblechen in unverbrennlicher Wandung, so- 
fern die Tiiren selbsttatig in mindestens 5 cm tiefe Falze 
schlagen. Demgemafl bestehen die feuerbestandigen 
Stahltiiren aus zwei ausgefullten Stahlplatten, die ge- 
prefit oder gefalzt und zwischen einem Doppelrahmen 
entweder elektrisch eingeschweiRt oder je nach der 
Konstruktionsart eingenietet werden. Die Art und Ein- 
teilung der Fiillungen und Langsnuten kann verschieden 
ausgebildet sein. Ais feuerbestandige Isolierung finden
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18 Geschofitreppe in B erliner Grofósiedlung. Die W angen aus 19 Treppenantritt in B erliner G ro6sied lung. Treppengelander
Bandslahl, fe rtig  bearbe ite te  Betontrittstufen. Ausf.: Ph ilipp  aus Eisenwinkelrahmen m it eingefugtem  Drahtgeflecht.
H o l z m a n n  A . G . Fot° : A rth u r K° s,er< Berlin

2 0  W inke lw angentreppe  der T h y s s e n  Eisen- und Stahl- 
A . G . Die W inke lw angentreppe  y e re in ig t d ie  Vorziige der 
T ragertreppe (fabrikm aB ige Herstellung der Stufen und 
S tahlkonstruktion) m it denen der fre itragenden  Eisenbeton- 
treppe  (g lo lte  Untersicht ohne vorstehende Konstruktions- 
g lie d e r ) .

Treppen unter Verwendung von Stahl
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22 u. 23 Porta-N igra-S tahl-Hausturen fu r S iedlung in Dureń. Deutsche M eta lltu ren -W erke, Brackwede i. W .

25 Anwendung e iner Stahl- 
za rge  ais Fenster- 
um rahm ung fu r Trenn- 
w ande usw.

24 U nive rs ita ts -F rauenk lin ik , Berlin. In K lin iken , Krankenhausern 
usw. werden stahlerne Zargen w egen ih re r g la tte n  und hygienischen 
W irkung m it V orliebe ve rw and t

Foto M. Krajewsky D. W . B., C ha rlo ttenbu rg  1

meistens eine Zusammensetzung aus Kieselgur und ver- 
schiedenen chemischen Bindemitteln Verwendung. Die 
Isolierung wird in Ofen getrocknet und in trockenen 
Platten in die Tur eingefuhrt. Ais feuerhemmend kónnen 
angesehen werden Doppelstahlturen ohne Ausfullung, 
Stahlholzturen und Fullungsturen zwischen geprefiten 
Sfahlhohlrahmen.

S ta h lza rg e n  (Abb. 24 u. 25)
Die Stahlzargen, die sowohl fur Eisen- ais auch fur Holz-

turen verwandt werden kónnen, bestehen aus warm- 
gewalzten Spezialquerschnitten oder aus Blechprofilen, 
die auf kaltem Wege aus Bandstahlstreifen geformt 
werden. Die scharf unterschnittenen Kanten der 
K l ó c k n e r  - M a n s t a e d t  - Turzargen ermóglichen 
einen bundigen und fugenlosen Putzanschlu6. In diesen 
Zargen sind an der Innenseite Verstarkungsrippen auf- 
gewalzt, wodurch eine besondere Festigkeit erzielt wird. 
Die Rippen dienen aufierdem zur Befestigung der Mauer- 
anker. Die Zargen erhalten, falls nicht anders an-
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2 6  u. 2 7  F lugzeughalle in Munchen

Ansicht d e r H alle  und E inzelheiten d e r Stahl-Falttore 

Deutsche M eta lltu renw erke  Brackwede i. W .

gegeben, je zwei angenietete 14er Bander. Die Schliefi- 
lócher sind eingestanzt. An der Schwelle sind die auf- 
gehenden Zargenstiicke durch Verbindungsriegel ver- 
bunden. Die Gehrungen werden verschweifit. In ahn- 
licher Weise werden die Zargen aus Bandstahl her
gestellt, die durch kalte Verformung erzeugt werden.
Die Tiirzargen haben starken Eingang gefunden, da sie 
die Putzarbeiten bedeutend vereinfachen; sie haben zu
dem eine glatte saubere Form und sind ohne Miihe 
sauber zu halten.

FuBleisten aus Stahl

Stahlfufileisten haben sich bisher in Deutschland in

grófierem Umfange noch nicht eingefiihrt, obschon der- 
artige Leisten in hohem Mafie geeignet sind, die Putz- 
arbeit zu vereinfachen; bei entsprechender Durchbildung 
kónnen aufierdem die Licht- und Schwachstromleitungen 
in den Leisten untergebracht werden. Eine einfache 
Ausfiihrung wurde nach einem Vorschlag von Prof. 
N e u f e r t  entwickelt. Die Leisten bestehen aus ver- 
zinktem Patina-Material. Die Ausbildung ist derartig, 
dafi einmal der Putz in die ausgestanzten Lócher sich 
einklammert, dafi sich ferner ein genauer Anschlufi an 
den Estrich ergibt. Die Leiste wird vor Beginn der Putz- 
arbeit angeschraubt, so dafi sie gleichzeitig ais Putz- 
und Estrichfiihrung dienen kann.

748



32 u. 33 S tahlfenstergruppe auf Schachtanlage Zo llvere in  12 Essen-Katernberg. W ende fluge l m it mechanischer O ffnungsvorrichtung. Diese 
bed in g t stets g le ichm afiige Stellung der e inze lnen Fensterflugel. Dadurch auch gute asthetische W irkung

S ta h lfe n s te r  (Abb. 28—35)
Ein Hauptvorzug der Stahlfenster besteht darin, dafi sie 
in der mannigfaltigsten Weise zusammengesetzt werden 
kónnen. So ist es móglich, Kipp-, Dreh- und Wende
flugel zu vereinigen, ohne dafi hierdurch der Licht- 
durchfall oder die Gesamtwirkung beeintrachtigt wird. 
Wichtig ist ferner eine objektive Vergleichsbasis, die beim 
Fenster nur in der gleich grofien Glasflache, also der 
Lichtdurchlassigkeit liegen kann. Konstruiert man hiervon 
ausgehend ein einfaches zweiflugeliges Holz- und Stahl
fenster, so ergibt sich, dafi infolge der grófieren Kon- 
struktionsstarken des Holzes bei 1,10 qm Glasflache die 
von aufien sichtbare Flachę des Holzfensters 1,53 qm be
tragt, wahrend die Rohbauóffnung beim Stahlfenster bei 
dem gleichen Lichtdurchlafi nur eine Grófie von 1,36 qm 
erfordert.
Samtliche Fensterstabe sind von Walzfehlern und anderen 
Mangeln freie Profile, die auf einer Egalisiermaschine 
gerichtet werden. Samtliche Profile haben doppelte Ab- 
dichtung. Diese liegt im Profil und wird nicht durch An- 
nieten von Winkeleisen hergestellt. Im allgemeinen haben 
die Fenster samtlich gleiche Sichtlinien unabhangig da- 
von, ob es sich um feststehende oder Flugelteile handelt. 
Die Sprossen werden in die Rahmen eingenietet. Die 
Verglasung kann sowohl von innen ais auch von aufien 
erfolgen. Vorwiegend wird eine lnnenverglasung vor-

genommen, da sich das Glas von innen leichter einsetzen 
lafit. Die Fensterbander sind aus gezogenem Delta- 
material hergestellt mit Stahlbolzen. Die Schwingflugel 
laufen dagegen mit Bronzebolzen in Stahlplatten. Die 
Wendeflugel drehen sich in entsprechend bemessenen 
Schalenlagern.
Angestellte Versuche hinsichtlich der Luftdurchlassigkeit 
haben ergeben, dafi beim Stahlfenster der Luftdurchgang 
besonders gunstig istJ). Die Versuche wurden sowohl bei 
Oberdruck auf der aufieren wie auf der inneren Seite 
des Fensters ausgefuhrt, wobei sich Kurven mit geringen 
Abweichungen ergaben. Verwandt wurden normal ein- 
gebaute Fenster, wobei die Fensteróffnungen durch einen 
an den Randem sorgfaltig gedichteten Kasten abgedeckt 
wurden. In den Zwischenraumen zwischen den Fenstern 
und diesen Kasten wurde Ober- oder Unterdruck hervor- 
gerufen und die zugefiihrte bzw. abgesaugte Luftmenge 
in Abhangigkeit vom Druck gemessen. Bei anderen Ver- 
suchen waren die Fenster in normaler Weise in ein 
Gebaude eingebaut. Die Versuche haben nach dem 
Einbau stattgefunden, die Fenster waren also wahrend 
der ganzen Zeit den Witterungseinflussen ausgesetzt 
gewesen.

4) Eberle : „Versuche uber d ie  Luftdurchlassigkeit und den W arme- 
verlust von Fenstern", G es.-lng . 1928. E. Raisch: „D ie  Luftdurch
lass igke it von Baustoffen und Baukonstruktionste ilen", G es.-lng . 1928.
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3 4  Bergmanns-Siedlung D uisburg-Ham born G. m. b. H. Verw a lłungsgebaude  
Buro-lnnenansicht m it Kupferstahl-Fensterwand. Stahlm óbel

35 Universitats-Frauenklin ik in Berlin 

Stahlturen, G laszwischenwand m it S tah lge rippe , 
Stahlmóbel

Foto M. Krajewsky, B erlin -C harlo ttenburg
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V e rz in k te  S ta h lb e d a c h u n g e n  (Abb. 36 bis 40)
Verzinkte Stahlbedachungen werden in zwei Formen aus
gefuhrt:
1. Stehfalzbedachungen fi ir  flachgeneigte und steile Dacher f i ir  Dach- 
neigungen von 3 0 aufwarts.

2. Verzinkłe Pfannenbleche (Słahldachpfannen oder Rippenbleche) 
f i i r  Dachneigungen von 10 0 aufwarts.

Das Ausgangsmaterial fiir beide Eindeckungen sind Fein- 
bleche in ausgewahlter Oualitat, meistens in Grofien von 
1 • 2 m, vorzugsweise in Starken Nr. 21 (0,75 mm) und 
Nr. 22 (0,63 mm). Zum Schutze gegen die Witterungs- 
einflusse werden die Bleche nach sorgfaltiger Reinigung 
im Beizbottich feuerverzinkt. Die hohe Widerstandsfahig-

tragen. Die in dieser Weise verbundenen Blechbahnen 
werden seitlich aufgekantet, und zwar in einer Hóhe von 
mindestens 4 bzw. 5 cm, meistens jedoch 4,5 bzw. 5,5 cm. 
Unter Verwendung besonderer Falzwerkzeuge wird dann 
der doppelte Stehfalz gebildet. Um ein Abheben der 
Dachhaut zu vermeiden, sind verzinkte Haften etwa in 
Abstanden von 0,50 m zu verwenden. Stehfalz
bedachungen aus verzinkten Blechen kónnen sowohl auf 
einer hólzernen Verschalung ais auch auf einer massiven 
Dachdecke verlegt werden. Bei Verwendung massiver 
Dachdecken soli unter die Blechhaut eine teerfreie Pappe 
eingelegt werden, um eine Einwirkung der Alkalien auf 
die verzinkten Bleche zu vermeiden. Fur die Yerlegung

B i  •oJwv'Tpvvi%' A ń -o jw ł/ B 2 'wwU A2 -v\a/U
BzaTJ

vvŵ0̂wCvs\|*ajU4-v -wwC D̂K£vc\łt/oU4*

3 6  Untersuchungen verschiedener Dachkonstruktionen hinsichtlich W arm eha ltung  unter Berucksichtigung des W indan fa lles .

A l  Falzziegeldach, unverschalt; A 2  d g l. 2 cm Putz a u f S parrenunterse ite ; A 3  dg l. 2 cm Putz a u f Iso lie rpappe a u f Sparrenoberse ite ; 
A 4 dg l. 5 cm Iso lie rp la tte  (A =  0 ,0 7  kca l/m 1 • h • °C) und 2 cm Putz a u f Sparrenunterse ite .

B 1 Stahldach, sonst w ie A l ;  B 2 d g l., sonst w ie A 2 ; B3 d g l., sonst w ie  A 3 ;  B 4 d g l., sonst w ie A  4 ; B 2 a d g l .  2 cm Putz o u f Sparren 
unterseite, Zwischenboden und T o rffiillu n g .

Dachneigung 4 5°. U nterkonstruk tion : Rapidbalken-Decke 20 cm ( 4 =  4,13 kcal/m  2 • h • °C), 1,5 cm U nterputz, 2 cm Zem entestrich.

Die Dachhaut soli das Eindringen von Feuchtigkeit und W ind  ve rh indern . Die Deckenkonstruktion da ru n te r so rgt fGr genugenden Schutz 
gegen W armeaustausch. Die vergleichsweise warmeschutztechn. Untersuchung verschiedenartiger Dachkonstruktionen m ufi daher diese beiden 
Konstruktionsteile gemeinsam erfassen. Zur Beurte ilung e iner Dachkonstruktion sind —  besonders bei nicht luftd ichten Dachhauten —  warme- 
technische Untersuchungen bei W indstille  und bei verschieden starken W in d a n fa lle n  e rfo rderlich , denn d ie  W arm everluste  bei starkem W ind 
sind bei luftdurchlassigen Dachern erheblich und fiih ren  dam it neben erhóhten Heizkosten zu sta rker Auskuhlung des obersten Stockwerkes

keit der Zinkauflage beruht darauf, dafi sich die Zink- 
haut mit einer Schicht von Oxyd und basischem Carbonat 
uberzieht. Dieser Deckbelag ist im Wasser unlóslich und 
schliefit damit das darunterliegende Materiał gegen die 
Einwirkungen der Atmosphare ab.
1. S t e h f a l z b e d a c h u n g .  Fur die Herstellung der 
Stehfalzbedachungen werden die Blechtafeln von l ' 2 m  
zunachst an den Schmalseiten verbunden. Diese Ver- 
bindung erfolgt entweder durch Falzung (Liegefalze) 
oder durch Nietung mit Kupfernieten. Bei der Niet- 
verbindung werden die Niete zweireihig geordnet, damit 
zwischen die zu verbindenden Bleche ein Olpapier- 
streifen zur vollstandigen Dichtung eingelegt werden 
kann. Der Abstand der Niete an der Blechkante soli 
etwa 18—20 mm, der zweiten Nietreihe etwa 10 cm be-

auf Holzschalung geniigt eine dunne teerfreie Dach- 
pappe. Nach der Herstellung des gesamten Daches ist 
die Aufienhaut mit einem saurefreien Teer oder einem 
Bitumenpraparat ein- oder zweimal gutdeckend zu 
streichen, wobei eine gewisse Oxydation der Zinkschicht 
abgewartet werden mufi.
2. V e r z i n k t e  P f a n n e n b l e c h e .  Die verzinkten 
Pfannenbleche (Słahldachpfannen) werden in genormten 
Profilen geliefert; die Breitenabmessungen betragen
0,75 • 0,81 bzw. 0,85 m bei einer Normallange von 2 m. 
Jedoch kónnen auch Tafeln in der gleichen Breite, jedoch 
in kurzeren Langen geliefert werden. Die erforderliche 
Biegungssteifigkeit wird dadurch erzielt, dafi die Bleche 
in Abstanden von 270—375 mm mit Langsrippen versehen 
werden, die bei den Normalprofilen eine Hóhe von 3 cm
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37 Die W irkung  der S tahlbedachung im Landschaftsbild. Ferienheim in Kochel, e ingedeckt m it verzinkten  Stahlblechen in 
D oppe lfa lzqua lita t. A rch itek t: Emil Freimuth, Munchen

38 Die D iagram m e ze igen den E influ fi des W indes a u f den W arm edurch- 
gang (Prof. D r.-lng . Reiher)

Zugrundegelegt sind d ie  Konstruktionen d e r A b b . 36. W ahrend  d ie  W arm e- 
durchgangszahlen bei w inddichten Eindeckungen konstant b le iben , ste ig t K 
bei Steigerung des W indan fa lles  und bei einem unverschalten Ziegeldach 
von 1,4 au f 1,72

39  Landarbeiter-S ied- 
lungshaus. Dacheindeck- 
ung aus verzinkten Stahl- 
dachpfannen. A u f d ie 
sach- und form gerechte 
D urchbildung d e r Firste, 
Traufen und Anschlusse 
ist besonders zu achten

40 Deutsches Museum, Munchen. H erstellung d e r S tehpfa lz- 
bedachung aus verz inkten  D oppe lfa lzb lechen. In Bayern w ird  
das Falzblech in e rheb l. U m fange fu r  Bedachungen ve rw and t

Verzinkte Stahlbedachungen



und bei dem Profil B I u n c k eine Hóhe von 5 cm auf- 
weisen. Durch diese Rippen erhalten die Bleche Nr. 20 22 
eine solche Biegungssteifigkeit, dafi sie bis zu einer 
Spannweite von 1 m frei verlegt werden kónnen. An den 
Schmalseiten erhalten die Stahldachpfannen Querrippen, 
die eine gute Ableitung des Regenwassers und gleich
zeitig eine Luftung der Dacher gewahrleisten. Das Eigen- 
gewicht der Stahlpfannen schwankt je nach Ouerschnitt, 
Profil und Uberdeckung bei den meist gebrauchlichen 
Starken Nr. 21 und 22 zwischen 6—8 kg/qm. Das geringe 
Eigengewicht wirkt sich gunstig auf die Unterkonstruktion 
aus, die hierdurch entsprechend leichter gehalten werden 
kann. Die verzinkten Stahldachpfannen kónnen auf 
Schalung, ebenso auf Lattung bzw. unmittelbar auf die

Pfettensparren verlegt werden. Bei Neubauten ist die 
unmittelbare Verlegung auf Pfettensparren besonders 
wirtschaftlich, die in diesem Falle parallel zum First an- 
zuordnen sind. Die Lattung kommt hierbei in Fortfail. 
Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dafi die Stófie 
der Blechtafeln senkrecht zum First versetzt angeordnet 
werden, da sonst an den Oberdeckungsstellen vier Blech- 
lagen aufeinanderliegen. Das Aufbringen der Bleche 
mufi ferner gegen die vorherrschende Wind- und Regen- 
richtung erfolgen. Die Nagelung erfolgt unter Ver- 
wendung verzinkter Nagel, die in die erhóhten Trag- 
wulste eingeschlagen werden, wobei das Nagelloch 
durch Unterlegen einer Bleischeibe abgedichtet wird.

41 Verwaltungsgebaude der Bergbau-Gesellschaft Oranje-Nassau. A rch itek t: Jr. J. Roosenburg

Stahlskelettbau a u f Bergschaden-Gelande. Die inneren Saulen (Breitflanschtrager) unverk le ide t, da der Bau m it S tahlm óbeln 
ausgestattet ist, also nahezu keinen brennbaren Inha lt hat. Auch d ie  A ufienw ande sind m it S tahlblechen ve rk le ide t, w obei 
d ie  Befestigung durch K lem m bolzen bzw. durch Bolzen in g ró fle ren  Bolzenlóchern e rfo lg t ist, sodafi e tw aigen Bewegungen 
des Gebaudes Rechnung getragen wurde.

754


