
DEUTSCHE BAUZEITUNG
Herausgeber: Regierungsbaumeister Dr. Ing. E. h. Fritz Eiselen Ber l in  SW 48

Regierungsbaurat Rudolf Stegemann 1933

O r g a n  des  D e u t s c h e n  A u s s c h u s s e s  f i ir  w i r t s c h a f t l i c h e s  B a u e n  Heft 40

KONSTRUKTIVE FRAGEN 
DES BAUTECHNISCHEN LUFTSCHUTZES

Architekt D ipl.-lng. Hans Schoszberger, Berlin / 7 Abbildungen

Allgemeines
Bei einer genauen Behandlung des bautechnischen Luft- 
schutzes mufi der gesamte Aufgabenkreis in einzelne Teil- 
gebiete zerlegt werden. Neben den stadtebaulichen Auf
gaben und denen des Schutzraumes sind die konstruk- 
tiven Fragen eines der wichtigsten Gebiete des bautech
nischen Luftschutzes1). Dieses letztere Gebiet soli nun in 
Folgendem unabhangig von anderen, nicht weniger wich- 
tigen Aufgaben untersucht werden.
Krieg und Waffentechnik haben Jahrhunderte hindurch 
die Architektur mafigebend beeinflufit. Der Gedanke, 
dafi auch in Zukunft der Krieg das Bauwesen mitbestim- 
men wird, ist noch zu neu, ais dafi er in seiner Bedeutung 
sofort richtig eingeschatzt werden kann. Der Abwurf der 
verschiedenen Bomben wird gegen unsere Stadte wie 
eine Elementarkatastrophe w irken; dafi aber der Schutz 
gegen Elementarkatastrophen das Bauwesen ganz be- 
deutend beeinflussen kann, das zeigen uns ais Beispiel 
Bauten in Erdbebengebieten (Abb. 1, S. 773). Aus dem 
Wunsch heraus, vor der Gewalt der Beben zu schutzen, 
haben sich nicht nur Konstruktion und Baustoffe ge- 
andert, sondern auch die Formensprache ist eine andere 
geworden.
Die folgenden Zeilen sollen einen kurzeń Hinweis geben, 
welche konstruktiven Luftschutzvorschlage bisher gemacht 
wurden, welche Aufgaben noch zu lósen sind und wo 
weitere Untersuchungen ansetzen mussen. Daruber hin
aus sollen sie anregen, Erfahrungen des Einzelnen zu 
sammeln, um brauchbares Materiał fur einen móglichst 
grofien Kreis von Mitarbeitern zu schaffen. Die Frage, 
die wir uns vorlegen, lautet:
W ie  k a n n  d u r c h  b a u t e c h n i s c h e  M a f i n a h 
men d e r  S c h a d e n ,  d e r  d u r c h  d e n  A b w u r f  
v o n  F I i e g e r b o m b e n e n t s t e h t ,  m ó g l i c h s t  
k l e i n  g e h a l t e n  w e r d e n ?
Dabei hat ais oberster Grundsatz zu gelten, jede Vor- 
kehrung mufi wirtschaftlich tragbar sein. Teuere und ver- 
wickelte Lósungsversuche scheiden von vornherein aus. 
Derartige Vorschlage sind nicht nur uberflussig, sondern 
meist auch schadlich, da sie den Glauben hervorrufen 
kónnen, bautechnischer Luftschutz sei nur mit ungeheurem 
Geldaufwand móglich, was sicher unrichtig ist.

Die Sprengbombe
Der Schutz gegen Sprengbomben ist im Vergleich zu dem 
gegen die anderen Bombenarten am schwersten zu er
reichen. Bevor bautechnische Schutzmafinahmen gegen 
Sprengbomben vorgeschlagen werden, mufi ihre W ir- 
kungsweise studiert werden.

‘ ) Vergl. auch T ian, G . in DBZ 1930 B e ilage „S ta d t und S ied lung ".

Erst wenn die auftretenden Krafte rechnerisch erfafit sind, 
kann das Verhalten der verschiedenen Baustoffe diesen 
Kraften gegenuber untersucht werden. Zu diesem Zweck 
wird die Gesamtwirkung einer Sprengbombe in ihre 
Einzelwirkungen zerlegt2).
Dieser Vorgang bleibt zwar immer ein Naherungsver- 
fahren, ist aber einzig móglich. Was geschieht, wenn eine 
Sprengbombe beispielsweise auf eine Betonplatte auf- 
trifft? (Abb. 2.)
1. Die Bombę d rin g t in fo lge  der lebendigen Kraft des fre ien  Falles 

in den Beton e in . (Aufłreffw ucht, h A b b . 2.)
2. Die Zundvorrichtung zundet d ie  Sprengstoffullung der Bombę und 

der órtliche Druck der Detonationsgase re iB t eine Zerstórungs- 
zone. (Vom Halbmesser r, A bb . 2.)

3. Durch d ie  Detonation w ird  d ie  umgebende Luft in Schwingungen 
versetzt und stóBt (LuftstoB) oder saugt (Luftsog) gegen benach- 
barte  G ebaude. (L A bb . 2.)

4. Auch das umgebende Erdreich gera t in Schwingungen, d ie  sich 
ais ErdstoB fo rtp flanzen . (E A b b . 2.)

5. Durch d ie  D etonation herausgerissene Betontrummer werden 
gegen um liegende G ebaude ode r d e rg l. geschleudert. (Trummer- 
w irkung, T A bb . 2)

6. Einzelne S p litte r der Bombę werden m it groBer G e w a lt gegen 
benachbarte  G ebaude geschleudert. (S p litterw irkung, S A b b . 2.)

7. In manchen Fallen wohnt der Sprengbom be auch eine brand- 
stiftende W irkung inne.

Die Giftwirkung der Detonationsgase kann bei einer bau
technischen Untersuchung aufier acht gelassen werden.

Gegen Auftreffwucht, órtlichen Druck der Detonations
gase, Luftstofi, Erdstofi, Trummer-, Splitter- und Brand- 
wirkung soli nun durch bautechnische Mafinahmen Schutz 
gewahrt werden.
Ein grófier Teil der bisherigen Vorschlage verzichtet dar
auf, bauliche Vorkehrungen gegen die Auftreffwucht und 
den órtlichen Druck der Detonationsgase vorzunehmen, 
und w ill nur gegen die Wirkungen 3. bis 7. Mafinahmen 
treffen, in der Annahme, dafi Volltreffer sehr seiten sind, 
die Krafte 1. und 2. also nur sehr seiten im Gebaude 
selbst zur Wirkung kommen3). Die Vorschlage beschran- 
ken sich also auf den Schutz gegen die Wirkung benach- 
bart detonierender Bomben. Wenn durch eine dezen- 
tralisierte Siedlungsweise die Wahrscheinlichkeit von 
Volltreffern tatsachlich sehr herabgemindert ist, besteht 
diese Annahme auch zu Recht.
Einer planmafiigen technischen Untersuchung dieser Vor- 
schlage steht nur sehr wenig Materiał zur Verfiigung. 
Kriegserfahrung und einige Versuche iiber die Splitter
wirkung liegen vor. Erdstofi und Luftstofi bei der Spren-

2) Naheres daruber in den Aufsatzen von Justrow in „Z tschr. f .  d . 
gesamt. SchieB- u. Sprengstoffwesen" A p r il,  M a i, Juni 1927 u. Peres
in „G asschutz u. Luftschutz" N r. 11 1932, auf denen auch d ie  w eiteren 
Ausfuhrungen uber Sprengschutz fuBen.
3) Y e rg l. Peres, DBZ 1928 Be ilage „K onstruktion  u. A usfuhrung", S. 28.
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gung von 1000 kg Sprengstoff hat die chem.-techn. Reichs- 
anstalt in Berlin in verschiedener Entfernung von der 
Sprengstelle gemessen.
Ober die Trummerwirkung liegen keine Angaben vor. Es 
laflt sich aber schon jetzt erkennen, dafi Splitter- und 
Trummerwirkung auf die Wahl des Baustoffes einen Ein- 
flufJ haben werden (es sei beispielsweise auf das giinstige 
Verhalten einer gleichartigen Wand [Beton] im Vergleich 
zu einer aus einzelnen Steinen [Ziegel] bestehenden 
gegenuber der Wirkung von Geschossen hingewiesen)4), 
wahrend Luftstofl und Erdstofi die Wahl des Bausystems 
(Massivbau oder Gerippe) mit beeinflussen werden.

Aus Ahnlichkeitsschlussen bei der Auswertung stattgefun- 
dener Zerstórungen bei Explosionen kann noch viel wert- 
volles Materiał beigebracht werden.
Fiir die W i r k u n g  d e s  E r d s t o f i e s  kónnen zum Ver- 
gleich die B a u e r f a h r u n g e n  i n E r d b e b e n -  
g e b i e t e n  herangezogen werden. Die Wirkung des 
Erdstoftes ist zwar im Vergleich zu den anderen Wirkun- 
gen nur gering, von erdbebenartigen Erscheinungen kann 
nicht gesprochen werden, aber die auftretenden Krafte 
werden sicher verwandt sein. Schliefilich bietet dieses 
Gebiet im Gegensatz zu dem Studium der anderen W ir- 
kungen reiche Angaben, die vorlaufig die einzigen sind, 
die zur Bewertung der Eignung eines bestimmten Bau
systems fiir den Luftschutz herangezogen werden kónnen. 
So zeigt z. B. eine amerikanische Statistik, die zur Be- 
messung von Versicherungspramien fiir  Gebaude in Erd- 
bebengebieten dient (Abb. 3), die Eignung der verschie- 
denen Konstruktionsarten. Beachtenswert ist dabei die 
hervorragende Eignung des Gerippebaues im Gegensatz 
zum Massivbau, der w ir bei allen luftschutztechnischen 
Ontersuchungen begegnen. Hier wird es notwendig sein, 
das Verhaltnis zwischen Erdstofi und Erdbeben richtig zu 
bestimmen, um auf Grund der genannten Bauerfahrungen 
das giinstigste Aufbausystem fiir ein „sprengbomben- 
sicheres" Haus zu ermitteln.
Die bisher behandelten Ontersuchungen befassen sich nur 
mit dem Schutz gegen benachbarte Detonationen, aber 
auch die W i r k u n g  v o n  V o l l t r e f f e r n ,  also Auf- 
treffwucht und órtlicher Druck der Detonationsgase, sind 
wissenschaftlich untersucht worden, und Schutzmafi- 
nahmen wurden vorgeschlagen. Eine Reihe von Formeln 
wurde entwickelt, die zum Teil mit Versuchen gute Ober- 
einstimmung ergeben haben. Auf Grund dieser Formeln 
und Versuche2) ist Abb. 4 zusammengestellt, die, aller
dings nur naherungsweise erkennen lafit, welche Beton- 
mengen zum Schutz gegen Sprengbomben notwendig 
waren. Die Zahlen beziehen sich aber auf vollstandig 
aufliegende Betonplatten. Welche Wirkung im Verhalt- 
nis dazu bei frei aufliegenden oder eingespannten 
Decken zu erwarten ist, muft erst noch untersucht werden.

Die Vorschlage, die auch gegen Volltreffer (Wirkung 1. 
und 2.) Mafinahmen treffen wollen, gehen nach zwei von- 
einander verschiedenen Richtungen hin, von denen wir 
die eine das „System des Abhaltens", die andere das des 
„Sicherheitsventils" nennen wollen (Abb. 5).

1. D a s  S y s t e m  d e s  A b h a l t e n s  (Abb. 5 a).
Aus Abb. 4 erkennt man, dafl ein Schutz gegen schwerste 
Bomben wirtschaftlich untragbar wird. Schwerste Bom- 
ben werden aber aus verschiedenen Griinden nur gegen 
wichtige Sonderziele verwendet werden. Deshalb schlagt 
eine Reihe von Luftschutztechnikern vor, nur gegen Bom
ben bis zu einer Gewichtsgrenze (20, 50 oder 100 kg) 
Schutz zu bieten. Es wurden eine starkę Betondecke, 
zwei Betondecken mit Sandzwischenfiillung, mehrere Be-

4) V erg l. „B e rich t von der XXII. Hauptversammlung des „Deutschen 
Betonvereins" v. J. 1919, Berlin 1919.

tondecken, die die Bombę abbremsen sollen, metallene 
Netze, Metalldacher und noch viele andere Vorschlage 
gemacht. Alle diese Vorschlage bedeuten eine wesent- 
liche Erhóhung der Baukosten, kónnten also nur bei be
sonders wichtigen Gebauden Anwendung finden. Wich
tige Gebaude sind aber Sonderziele und werden daher 
auch den Einsatz von schweren Bomben lohnen. Gegen 
diese hilft die Schutzdecke aber nicht, ja, in diesem Falle 
ist sie sogar schadlich.
In manchen Fallen wird sich allerdings eine Schutzdecke 
nicht vermeiden lassen. So fur kleine Gebaude, in denen 
unbedingt auch wahrend des Angriffes der volle Betrieb 
aufrechterhalten werden muft. Man denke an verschie- 
dene Schaltanlagen oder dgl. in Fabriken. In diesem 
Falle nahert sich der zivile Luftschutz dem Sicherheitsgrad 
der Onterstande im Kriege.
Fiir diese vereinzelten Falle w ird es notwendig sein, Auf- 
treffwucht und órtlichen Druck der Detonationsgase noch 
genauer zu untersuchen, ehe Vorschlage zur Bemessung 
und Wahl des Baustoffes fur das Schutzdach gemacht 
werden.

2. D a s  S y s t e m  d e s  S i c h e r h e i t s v e n t i l s  (Ab- 
bildung 5 b)
besteht darin, da6 dem Eindringen der Bombę kein 
Widerstand entgegengesetzt w ird; dem Druck der Deto
nationsgase, der immer den Weg des geringsten Wider- 
standes geht, leisten die Ausfachung und die Decken eines 
Gerippebaues keinen Widerstand, sie geben nach und 
verhindern so die Zerstórung der tragenden Teile des 
Gerippes5). Die gesamte Zerstórung bleibt auch bei 
schwersten Bomben verhaltnismaf3ig klein, jedenfalls 
kleiner, ais wenn eine schwere Bombę bei einem Schutz- 
deckenbau (Abb. 5 a) durchschlagt. Ein derartiger Ge- 
rippebau wird nicht teuerer sein ais eine iibliche Ausfiih- 
rung. Der Nachteil des Systems liegt darin, dafj auch bei 
der Detonation benachbarter Bomben die Ausfachung 
herausgeschlagen wird, ein gleichzeitiger Schutz gegen 
LuftstoB, Splitter- und Trummerwirkung also nur schwer 
móglich ist.
Auch Verbindungen der beiden Systeme wurden emp- 
fohlen, so da6 gegen leichte Bomben eine Schutzdecke, 
gegen schwere dagegen die unter 2. geschilderte Ge- 
rippebauart zur Anwendung kommt.
Der richtige Weg der weiteren Ontersuchungen wird wohl 
darin bestehen, daf} man in besonderen Fallen die Ab- 
wehr leichter Bomben dem „Brandbombendach" zuweist 
und sich der Erforschung der Explosionswirkung in Ge- 
rippebauten widmet. Besonders muf} ein Ausgleich ge- 
funden werden, daf} eine „Sicherheitsventilkonstruktion" 
auch gegen die Wirkung benachbarter Detonationen 
schiitzt. Dazu ist es notwendig, alles Materiał uber Ex- 
plosionen zu sammeln und die Wirkung auf verschiedene 
Gerippebauten, einzelne Bauteile und verschiedene Bau
stoffe genau zu verzeichnen. Finden dann nach Aus
wertung dieser Beobachtungen noch einige Versuche statt, 
so ist der Grund fiir eine planmafłige wissenschaftliche 
Arbeit auf dem Gebiet des Sprengschutzes gegeben.
Es wiirde im Rahmen dieses Aufsatzes zu weit fiihren, 
diesen Weg genauer darzulegen, doch kann man heute 
schon erkennen, dafi das Ergebnis — eine Aufbauart, die 
den Schaden durch Sprengbomben móglichst klein halt — 
nicht teuerer zu sein braucht ais eine der heute ver- 
wendeten Konstruktionsweisen. W eder eine gróBere Bau- 
stoffmenge, noch verwickelte Verbindungen der einzelnen 
Bauteile sind notwendig, vielmehr w ird es sich ergeben, 
dafi die einzelnen Baustoffe in einem ganz bestimmten 
Abhangigkeitsverhaltnis hinsichtlich ihrer Festigkeiten zu-

5) Y erg l. O . M u lle r in DBZ 1929 Konstruktionsbe ilage, S. 94.
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l a  u. b Der Schutz gegen E lem entar-Katastrophen bee in flu ftt 
das Bauwesen

Ein G ebaude vo r und nach dem Erdbeben in Messina im 
Jahre 1908

Durch d ie  A nderung des Konstruktionssystems und der Bau
stoffe ist eine neue A rch itektu r entstanden

2 Schematische D ar
ste llung der W irkung  
e ine r Sprengbom be 
beim  A u ftre ffen  au f 
e ine Betonplatte

h Eindringungstiefe in fo lg e  A u ftre ffw u ch t; r Halbmesser d e r Zer- 
stórungszone, d ie  durch órtlichen Druck der Detonationsgase entsteh t; 
L LuftstoO (obere konzentrische Kreise); E Erdstoft (untere konzentrische 
Kreise); T T rum m erw irkung ; S S p litte rw irkung

3 Die Eignung der verschiedenen Konstruktionsarten in Erdbeben- 
geb ie ten  ais M afistab der Eignung gegenuber dem Erdstofi von 
Sprengbom ben

Am erikanische Tabelle  zur Bemessung d e r Versicherungspram ien 

Man beachte d ie  gunstige Bewertung des Holzskelettbaues (I, IV)

4 Eindringungstiefe h, Zerstórungshalbm esser r und Gesam tzerstorungstie fe H von S prengbom ben in vo lls tand ig  au flie g en d e r Betonplatte . 
Die Kurven gelten nur naherungsweise und sind M itte lw e rte  d e r b isherigen Versuche und theoretischen Berechnungen; genauer V e rla u f und 

G leidiung stehen noch keineswegs fest
Man beachte, d a fi schwerste Bomben nicht u nb e d in g t d ie  w irkungsvo llsten  sind. Drei je 300 kg Bomben ergeben z. B. eine gróCere órtliche 
Zerstórung ais e ine 1000 kg Bombę. D ieser Erscheinung kom m t im bautechnischen Luftschutz e in ige  Bedeutung zu. Die g ró flte n , heute von 
den rustenden Staaten e rzeugten S prengbom ben sind 1820 kg schwer

einander stehen mussen. Fur die Untersuchungen des 
Sprengschutzes kommen daher vor allem Baustoffe und 
Aufbauarten in Betracht, die industriell hergestellt werden, 
da bei diesen das genannte Abhangigkeitsverhaltnis am 
billigsten erreicht werden kann. W ie uberhaupt die 
fabriksmafiige Herstellung einzelner Bauteile und ganzer 
Gebaude (montierbare Betonrahmen, Stahlhauser, Holz- 
gerippe-Kleinbauten und vieles andere) durch die Lutt- 
schutzforderungen neue Bedeutung bekommen hat.

Die B ran db o m b e
Die Wirkung der Brandbombe zerfallt in die Auftreff
wucht und die Brandwirkung. Die Brandbombe darf nicht

zu schwer sein. Sie soli das Dach durchschlagen und in 
dem meist mit feuergefahrlichen Stoffen angefijllten Dach- 
raum liegen bleiben. Duchschlagt sie noch weitere Decken, 
so war sie falsch konstruiert. Nach Ansicht militarischer 
Sachverstandiger wird ein Brandbombenangriff gegen 
eine Stadt dann einen vollen Erfolg haben, wenn so 
groGe Mengen von Brandbomben zum Einsatz gelangen, 
dafi die órtliche Feuerwehr nicht mehr ausreicht, die vielen 
entstehenden Brande zu lóschen6). Um grofte Mengen 
von Bomben mitfuhren zu kónnen, mu6 aber die Bombę 
klein und leicht sein. Aus diesen Grunden wird die Brand-

6) Rumpf, H. „B randbom ben", Berlin 1932.

CLAS5IF IC ATI0N  o r  BUILD ING5
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5 Die Systeme des d irekten  bautechnischen Sprengschutzes: 
a System des A bha ltens ; b System des Sicherheitsventils (links 
Kellerschutzraum, rechts Stollenschutz)

6 Betonschalendach System Zeiss-Dywidag
Eine gegen Brandbom ben sichere Dachkonstruktion

bombę ein Gewicht von 5 kg kaum iibersteigen, doch gibt 
es auch Brandbomben von 200 g Gewicht.
Die Brandbombe kann daher zum Unterschied von der 
Sprengbombe von dem Eindringen in das Innere des Ge
baudes abgehalten werden. Dies kann auf zweierlei Art 
geschehen:

1. Die Bombę wird schon durch die Dachhaut abgewehrt, 
Zu diesem Zwecke wurden Beton- und Stahldacher (Stahl- 
pfannendach) vorgeschlagen. Ein Betondach, das eigens 
gegen Brandbomben gepruft wurde und nicht teuerer 
sein soli ais eine Allgemeinausfiihrung, ist das Beton
schalendach System Zeifi-Dywidag (Abb. 6).
Die Aufgabe lautet also allgemein: es soli ein Dach ge
funden werden, das aus feuerbestandigem Materiał be
steht und einem aus ungefahr 4000 m Hohe fallenden 
5-kg-Gewicht widersteht, dabei aber gar nicht oder nur 
unwesentlich teuerer ist ais die heute gultigen Ausfuhrun
gen und die gleichen Forderungen hinsichtlich Warme-, 
Feuchtigkeits- und Schallschutz erfullt. Wissenschaftliche 
Untersuchungen und praktische Versuche uber diese Auf
gabe stehen noch aus.

2. Der zweite Vorschlag geht dahin, durch Einbau einer 
feuerbestandigen oder auch nur feuerhemmenden Decke 
uber dem obersten Geschofi die darunter liegenden Ge- 
schosse zu schutzen. Bei diesem Vorschlag sind aber zwei 
Punkte zu beachten.
a . Eine Anzahl von brennenden Dachstuhlen und Dachgeschossen 

w iirde  auch durch Flugfeuer und strahlende Hitze das Innere der 
Hauser auf der gegen iiberliegenden Strafienseite in Brand setzen.

b . Versuche mit Brandbomben auf Betonplatten haben wahrend des 
Schmelzprozesses einen heftigen Funkenregen und grofien  Spriih- 
kegel erkennen lassen, sodafi eine auftre ffende Bombę zw ar 
w ede r durchschlagen noch durchbrenen w urde, abe r das Dach- 
geschofi leicht in Brand setzen kann.

Die Decke uber dem obersten Stockwerk soli demnach 
eine feuerbestandige oder feuerhemmende Decke sein, 
die die obengenannten Beanspruchungen aushalt (5 kg 
aus 4000 m Hóhe) und aufierdem kein ungunstiges Ver- 
halten wahrend des Schmelzprozesses der Brandbombe 
aufweist. Letzterer Punkt kann auch durch eine Deck- 
schicht aus Schlacke, Asche oder dgl. zum Teil erreicht 
werden.
Bei weiteren Untersuchungen und Bewertungen von 
Massivdecken sollten diese Forderungen des Luftschutzes 
mit Berucksichtigung finden.
Aber auch wenn die Decke diesen Anforderungen ent- 
spricht, ist nur dann von einem wirklichen Brandbomben- 
schutz zu sprechen, wenn:
a. H olz und andere brennbare Stoffe gegen Feuer geschiitzt werden 

und

b. wenn M afinahm en, w ie  das Fortraumen des Dachgerumpels, d ie  
Einrichtung von Hausfeuerwehr usw., w ie  sie d e r Reichsluftschutz- 
bund a llen tha lben  ve rlang t, vo rgesorg t s ind, um eine Brand- 
legung des Dachgeschosses auf jeden Fali zu verhindern .

Hier óffnet sich auch dem Bautechniker und den ein- 
schlagigen Industrien ein reichliches Betatigungsfeld des 
Studiums der Eignung von Feuerschutzanstrichen, Durch- 
trankungen und Ummantelungen beziigl. der Wirkung 
von Brandbomben.

Chemische K am pfsto ffe
Da noch immer vielfach die Meinung verbreitet ist, dafi 
der Schutz vor der Gasgefahr die Hauptsache des bau- 
lichen Luftschutzes ist, sei hier etwas genauer darauf ein- 
gegangen, wie es in konstruktiver Hinsicht damit steht.
Ob chemische Kampfstoffe in einem Kriege bewufit gegen 
Baustoffe Anwendung finden werden (also etwa die Zer- 
stórung von Eisenkonstruktionen durch Chlor) ist zweifel
haft. Dr. Hanslian weist allerdings darauf hin, dafi ent- 
gegen der franzósischen Anschauung in der amerika
nischen militarwissenschaftlichen Literatur die Anwendung 
von chemischen Kampfstoffen gegen Eisen und Stahl emp- 
fohlen w ird7).
Im Kriege sowie in den Versuchen der Nachkriegszeit 
wurde nur die Wirkung auf Metalle beobachtet. Die fiir 
den chemischen Luftkrieg geeigneten sefihaften, atzenden 
Kampfstoffe erwiesen sich dabei meist ais ungeeignet, 
um Schaden hervorzurufen. Die hohe Diffusion und die 
verhaltnismafiig kurze Wirkungsdauer wahrend eines 
Gasangriffes sprechen auch gegen die Móglichkeit einer 
solchen Einwirkung. Zerstórungen von Rostschutzan- 
strichen durch chemische Kampfstoffe werden sich leicht 
beheben lassen, eine Schadigung von Beton, Ziegel oder 
Haustein wurde nirgends bemerkt. Eine fur das Bauwesen 
mafigebliche Anderung der Festigkeitsverhaltnisse der 
Baustoffe durch die Einwirkung von chemischen Kampf
stoffen ist daher in keinem Falle zu befiirchten.
Nach einem Gasangriff mussen Hauser und Gelande von 
den anhaftenden Kampfstoffen befreit, entgiftet werden. 
Diese Entgiftung geht bei Gebauden so vor sich, dafi auf 
die feuchten Hauserfronten mittels Druckgeraten Chlor- 
kalk aufgebracht wird. Nach zwei bis drei Stunden wird 
der Brei mit Wasser abgespiilt. Die Entgiftung mufi von 
eigens geschulten Leuten vorgenommen werden, da das 
Auflegen des Chlorkalkes auf manche chemische Kampf
stoffe zu heftigen Riickwirkungen und Feuererscheinungen 
fiihrt und auch das abfliefiende Wasser giftig ist.
Die Frage gassicherer Zufluchtsraume wird besonders 
behandelt.

7) H anslian, Dr. R., „D e r chemische K rieg ", B erlin  1927.
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Holz und poróse Baustoffe sind schwer zu entgiften, 
Stahl, Glas und alle fugenlosen Baustoffe dagegen leicht. 
In Fallen, wo eine sehr rasche Entgiftung notwendig ist, 
also etwa in manchen Industrien, wo sofort nach der Ent- 
warnung der Betrieb wieder aufgenommen werden mufi, 
kann durch die Wahl der Baustoffe und evtl. auch durch 
die Gestaltung der Aufienseiten eine rasche Entgiftungs- 
móglichkeit erleichtert werden.
Untersuchungen uber die Entgiftungen von Baustoffen 
(Ziegel, Beton, Damm- und Sperrstoffe) sowie genaue 
Vorschlage uber Entgiftungsanlagen wichtiger Hochbauten 
mussen noch gemacht werden.

Zusam m enfassung
Die konstruktiven Fragen des bautechnischen Luftschutzes 
sind ein vollkommen neues Gebiet, in dem noch keine 
Folgerung feststeht. Es ist bestimmt verfriiht, heute schon 
eine bestimmte Decke oder Aufbauweise ais allein fiir 
den Luftschutz geeignet hinzustellen. Ja, fiir  eine grofie 
Zahl der Fragen mufi erst das wissenschaftliche Funda
ment durch sorgfaltige Untersuchungen geschaffen wer

den. Fest steht schon heute, dafi der bautechnische Luft
schutz nicht nur móglich ist, sondern dafi es auch nach 
eingehenden Arbeiten gelingen wird, bei jedem Ge
baude, und nicht nur, wie man vielfach annimmt, bei ein
zelnen wichtigen Gebauden, den Schaden, der durch den 
Abwurf von Bomben entsteht, ganz erheblich zu mindern. 
Man soli nicht denken, dafi jemals die allgemeine Ge
staltung der Schauseiten von Giftgasen beeinflufit werden 
wird. Auch wird niemals der Schutz gegen Spreng- und 
Brandbomben allein die Konstruktion eines Hauses be- 
stimmen, aber es ist hohe Zeit, dafi neben dem Schutz- 
raum und den stadtebaulichen Fragen des Luftschutzes 
auch die konstruktiven Aufgaben untersucht werden.
Z u  d i e s e m  Z w e c k e  k a n n  d i e  Z a h l  d e r  M i t -  
a r b e i t e r  u n t e r  d e n  B a u f a c h l e u t e n  g a r  
n i c h t  g r o f i  g e n u g  s e i n !
Eine Menge von Einzelerfahrungen sollen erst gesammelt 
und verarbeitet werden. Dann ist es an der Zeit, durch 
Versuchsreihen den Grund fur planmafiige wissenschaft
liche Arbeiten zu legen, dereń Ergebnisse allen zugute 
kommen werden.

STIMMT DIE KALKULATION?
Einfaches Verfahren, die Kosten des Betriebes und seiner Leistungen zu uberwachen
Dipl.-lng. Dr. A rtur Gunther, beratender Bau- und W irtschaftsingenieur, BdB, Berlin / 8 Abbildungen (Schlufi)

Die Tages- und Wochenberichte waren ursprunglich in 
ublicher Weise erstattet und wurden nachtraglich auf die 
hier vorgeschlagene Form gebracht.
Bei unserem Beispiel handelt es sich um eine Eisenbeton- 
brucke.

Was kónnen w ir den ausgefullten Formblattern alles
entnehmen? (An einem praktischen Beispiel erlautert.) 

Die K o n t r o l l e  d e r  K o s t e n a r t e n  „ L o h n "  u n d  
„ M a t e r i a ł "  ist f iir  die Kostenrechnung, wie schon er- 
órtert, auf die Mengen zu beschranken. Fur den Arbeits- 
aufwand sind dann also nur die Arbeitsstunden nachzu- 
priifen. Dabei wird man aber nun zweckmafiig noch eine 
weitere Vereinfachung vornehmen und samtliche fur eine 
bestimmte Leistung erforderlichen Arbeitsstunden ohne 
Rucksicht auf die Arbeitergattung zusammenfassen. Auch 
in der Vorrechnung wird ja meist so verfahren. Denn 
fiir eine bestimmte Arbeit bleibt die Zusammensetzung 
der Arbeitsgruppe immer fast gleich, so dafi sich ein 
bestimmter Durchschnittslohn ergibt, der dann mit der 
Zahl der insgesamt bei der betreffenden Arbeit auf- 
gewendeten Stunden multipliziert wird. Unser Beispiel 
beschranken wir der besseren Ubersichtlichkeit wegen auf 
die Kontrolle der Arbeitsstunden. Die Materialkontrolle 
erfolgt in ahnlicher, aber viel einfacherer Weise.

Der Beamte sieht also zunachst, dafi die insgesamt vor- 
gesehene Arbeitszeit bereits um 22 v. H. uberschritten 
wurde. Die Spalten schrag kreuzende Striche lassen die 
bereits fertiggestellten Arbeiten erkennen.
Bei den noch nicht begonnenen Arbeiten dagegen er
scheint in der Summenspalte (bzw. bei den in der Berichts- 
woche angefangenen Arbeiten in der Spalte „Bisher") 
eine „0". Der Beamte stellt danach fest, dafi bisher aufier 
der geringfugigen Erdbewegung insbesondere die Ramm- 
arbeiten vollstandig beendet sind. Zur Zeit sind in der 
Hauptsache die Beton- und Eisenbetonarbeiten im Gange; 
das Eisenbiegen hierfur ist beendet. Er pruft weiter die 
tagliche Leistung und erkennt daraus, ob die Arbeiten 
richtig voranschreiten. Stockungen und vom Durchschnitt 
stark abweichende Leistungen w ird er aufzuklaren ver-

suchen usw. — Die Ubersicht gibt noch zahlreiche weitere 
Aufschlusse. Doch unterrichten wir uns daruber zweck- 
mafiiger aus dem Formular 3 (Abb. 6), das knapper und 
ubersichtlicher ist.
Die in diesem Formular gegebene Ubersicht ist vornehm- 
lich fiir  die technische Geschaftsleitung bestimmt. Die 
Tabelle wird gleichfalls wóchentlich ausgefullt. Sie fa fit 
die Spaltensummen des Formulars 2 zusammen. Nehmen 
w ir an, der Geschaftsleiter war mehrere Wochen ab- 
wesend und w ill sich uber den Stand der Bauten unter
richten: Die Berichtswoche ist die dreizehnte; da ins
gesamt nur zehn Arbeitswochen vorgesehen waren, ist 
also zunachst eine nicht unerhebliche Verzógerung der 
Arbeiten festzustellen. Die bereits beendeten Arbeiten 
sind durch einen kleinen Kreis gekennzeichnet. Die 
im Gange befindlichen Betonarbeiten sind zu 96 v. H. 
bzw. 90 v. H. fertig, einige kleinere Arbeiten sind noch 
nicht begonnen. Trotzdem sind aber fur alle Arbeiten zu
sammen schon 6 v. H. mehr Stunden verbraucht ais vor- 
gesehen. Eine starkę Uberschreitung zeigt die Vorhaltung 
des lnventars. Und hierunter erkennen wir wieder, dafi 
der Stundenaufwand fur die Vorhaltung der Rammanlage 
225 v. H. hóher war ais in der Vorrechnung angenommen. 
Auch die Ausfuhrung der Rammarbeiten Pos. 4 und 5 hat 
einen Mehraufwand von 62 v. H. bzw. 439 v. H. erfordert. 
Die Durchschnittsleistung fur die Betonarbeit halt sich 
allerdings noch um 20 v. H. bzw. 10 v. H. unter dem An- 
genommenen, dagegen ist der durchschnittliche Stunden- 
bedarf fur Schalarbeit schon recht hoch. Zur weiteren 
Kontrolle wird man dann den gesamten Stundenaufwand 
mit den bisherigen Lohnausgaben, die von der Buch- 
haltung gegeben werden, vergleichen und schliefilich auch 
den tatsachlichen Durchschnittslohn dem theoretisch er- 
rechneten Durchschnittslohn gegenuberstellen.
Den A r b e i t s a u f w a n d  f i i r  d a s  f e r t i g e  B a u 
w e r k  bringt dann das gleiche Formular nach Uber- 
tragung des letzten (17.) Wochenberichtes (Abb. 7). In 
dieser Zusammenstellung haben w ir einerseits gute 
Unterlagen fur die Beurteilung des geschaftlichen Ergeb- 
nisses des Auftrages und andererseits wertvolle Zahlen
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W ochenbericht d e r letzten  (17.) Ar- 
beitswoche. Zugleich AbschluBbericht

fur spatere Vorrechnungen von Arbeiten gleicher Art. Die 
Ausfuhrung hat insgesamt 17 Wochen statt der vor- 
gesehenen zwólf gedauert. Der Mehraufwand an 
Arbeitsstunden war 27 v. H. Wenn trotzdem die Aus- 
gaben fur Lohn nur 93 v. H. der angenommenen Summę 
betrugen, so erklart sich das daraus, dafi bei der Vor- 
rechnung hóhere Lohnsatze angenommen waren ais nach- 
her tatsachlich gezahlt wurden.
Die Arbeiten zu II, d. h. fur die Vorhaltung des lnventars, 
erforderten 57 v. H. mehr. Und hier war es wiederum 
die Vorhaltung der Rammanlage, fur die 172 v. H. mehr 
Stunden aufzuwenden waren. Doch hat auch die Beton- 
anlage 28 v. H. mehr Arbeitsstunden in Anspruch ge- 
nommen. Fiir einige Arbeiten zu II und III ist Arbeits- 
zeit, die in der Vorrechnung vorgesehen war, uberhaupt 
nicht ausgewiesen. Es ist das darauf zuriickzufiihren, dafi 
bei der Meldung des Poliers der Stundenaufwand nicht 
sorgfaltig genug getrennt worden ist. Es sollte deshalb 
keine Aufgliederung in der Vorrechnung vorgenommen 
werden, die nicht auf der Baustelle auch tatsachlich ge- 
sondert zu erfassen ist. Sollte es aber aus irgendwelchen

Griinden tatsachlich nicht móglich sein, auf der Baustelle 
den Arbeitsaufwand zu trennen, so mufi die Aufteilung 
wenigstens schatzungsweise erfolgen.

Unter den Einzelkosten fiir die Endleistungen sehen wir 
die starksten Uberschreitungen gleichfalls bei den Haupt- 
positionen fiir die Rammarbeit. Der Aufwand fiir die 
Betonarbeit bleibt 9 bzw. 19 v. H. hinter dem an
genommenen zuriick. Jedoch hat die Schalarbeit (7 c und 
8 c) 57 bzw. 33 v. H. mehr erfordert. Die fiir das Eisen- 
biegen fiir Pos. 7 erforderliche Arbeit (7 b) ist stark unter- 
schatzt worden, am starksten jedoch der fiir  die Fahr- 
bahnabdeckung erforderliche Zeitaufwand, eine bei einer 
Arbeit kleinen Umfanges immer naheliegende Gefahr. 
Das Gesagte móge genugen. Weitere naheliegende 
Schlufifolgerungen wird man leicht erganzen.

Das vorliegende System lafit es zu, die Leistungen fiir 
jede Position weiter zu unterteilen. W ie weit man unter- 
teilen bzw. zusammenfassen w ill, ist ganz in das Be
lieben des leitenden Beamten gestellt. N u r  m u fi 
i m m e r  j e d e r  K o s t e n a u f w a n d  s e i n e n  e i n
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8 Kontenplan fu r e ine Bauunternehm ung
A uf Grund des Sdim alenbachsdien Kontenrahm ens a u fg es te llt von D ip l.-lng . Dr. G iin the r, Beratender Bau- und W irtsd ia fts- 
ingenieur, Berlin

f i i r  a l l e m a l  f u r  i h n  u n d  n u r  f u r  i h n  b e 
s t i m m t e n  P l a t z  b e h a l t e n .
Der Stundenbedarf fur die Einzelarbeiten, d. h. die fur die 
Endleistungen unmittelbar anfallenden Kosten, wird in der 
Vorrechnung im allgemeinen am zutreffendsten geschatzt 
sein. Die Besonderheiten der Baustelle beeinflussen ins
besondere die Gemeinkosten, was seine Kontrolle unter III 
findet. Das vielfach noch angewandte Verfahren fur die 
Gemeinkosten mit einem immer gleichbleibenden Zu- 
schlag zu rechnen, ist abwegig und kann nur bei ein- 
fachster Arbeitsorganisation und ganz gleichartigen A r
beiten zugelassen werden. Die Werte unter II zeigen 
dann den Einflufi der Maschinenarbeit. Um hierbei noch 
genaueren Einblick zu erhalten, wird man zweckmafiig, 
wie oben ausgefuhrt, iiber die im Beispiel angewendete 
Aufgliederung hinausgehen und die Herstellung des Pro- 
duktes der maschinellen Anlage, also z. B. Beton, und 
ebenso den Transport desselben zur Verwendungsstelle 
gesondert ausweisen. Hierzu dienen im Schema die 
Positionen 1 b, 2 b usw. unter II.

Erst ein systematisch aufgebautes Rechnungswesen, 
das neben der Kostenrechnung noch Geschaftsbuch- 
haltung und Betriebsbuchhaltung einheitlich umfafit, 
ermóglicht, das Gesamtunternehmen sowie die ein
zelnen Betriebe und die einzelnen Auftrage in jedem 
gewunschten Ausmafi zu durchleuchten.

Aufier der Kostenrechnung umfafit, wie eingangs er
wahnt, das Rechnungswesen des Baubetriebes noch die 
Geschaftsbuchhaltung und die Betriebsbuchhaltung. Es 
ware zum Schlufi noch kurz zu zeigen, wie die erstrebens- 
werte E i n h e i t  d i e s e r  d r e i  K o n t r o l l s y s t e m e  
zu erreichen ist. Es kann sich hier nur darum handeln, 
das Grundsatzliche und die systematischen Zusammen- 
hange kurz zu erlautern. Wenn dies uberhaupt in einem 
engen Rahmen móglich ist, so nur deshalb, weil sich das 
hier entwickelte Rechnungswesen auf eine besonders uber-

sichtliche und klare Darstellungsform — den Sc hma l en -  
bachschen Kontenrahmen1) — stutzt. Dieser ist den Ver- 
haltnissen der Fabrikationsunternehmung besonders an- 
gepafit, verlafit bewufit zugunsten praktischer Ver- 
wendung die starren Forderungen der Theorie und ist im 
hóchsten Mafie elastisch in der Anwendung. Auch bei 
den umfassenden Arbeiten des R e i c h s k u r a t o -  
r i  ums  f u r  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  ist durchweg auf 
diesem Kontenrahmen aufgebaut worden. Der Vorzug 
einheitlicher Verwendung macht etwaige theoretische Ein- 
wendungen, die an sich gut fundiert sein mógen, belang- 
los. Die Darstellungsform gibt dem an anschauliches 
Denken gewóhnten Techniker leicht den erforderlichen 
Uberblick uber die buchungstechnischen Zusammenhange. 
Die fur die Abb. 8, „Rechnungswesen fiir  die Bauunter
nehmung", erforderlichen Erlauterungen wolle man dem 
genannten Buch entnehmen.
Eine ausfiihrliche Darstellung des hier vorgeschlagenen 
Rechnungswesens bleibt einer spateren Veróffentlichung 
vorbehalten. Auch fiir seinen Aufbau galt der Grund- 
satz: weit gespannter Rahmen, der die Móglichkeit bietet, 
grofie und kleine Betriebe und Bauunternehmungen ver- 
schiedener Art nach dem gleichen System zu behandeln. 
Ebenso wie die Móglichkeit besteht, fur umfangreiche 
und vielseitige Betriebe die Konten beliebig weit auf- 
zuspalten, kann man umgekehrt alle Hauptbetriebe zu 
einem einzigen zusammenziehen. Man kann noch weiter- 
gehen und auch die Neben- und Verwaltungsbetriebe 
in den Unkosten aufgehen lassen, womit naturlich nicht 
gesagt sein soli, dafi dies ein erstrebenswertes Ziel 
ist. Doch auch in einem solchen Grenzfall fande die be- 
schriebene Kostenrechnung noch ihren sinngemafien Platz. 
Mit anderen W orten: a u c h  w e n n  d i e  i n e i n e m  
U n t e r n e h m e n  o d e r  H a n d w e r k s b e t r i e b  vo r -

*) E. Schmalenbach, Der Kontenrahmen. RKW -Veróffentlichung N r. 43, 
Leipzig 1929.
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h a n d e n e  B u c h f u h r u n g  n o c h  so e i n f a c h  
a u f g e b a u t  i s t ,  l a G t  s i c h  d i e  h i e r  e n t 
w i c k e l t e  K o s t e n r e c h n u n g  e i n f u h r e n .

SchluBzusam m enfassung
Welche Kontroli- und Anwendungsmóglichkeiten bietet 
hiernach das geschilderte Rechnungswesen?:

Die G e s c h a f t s b u c h h a l t u n g  Ia6t die finanzielle 
Struktur des Unternehmens erkennen und gibt das finan
zielle Ergebnis einer Geschaftsperiode gemafi den Vor- 
schriften der Notverordnung vom 19. September 1931.

Die B e t r i e b s b u c h h a l t u n g  zeigt, welchen Anteil 
am Gesamtergebnis die einzelnen Haupt- und Neben- 
betriebe haben, und gibt insbesondere Auskunft uber die 
Hóhe und Zusammensetzung der jederzeitigen Unkosten 
des Gesamtbetriebes wie der Teilbetriebe.

Bei der K o s t e n r e c h n u n g  ergibt sich eine inner- 
betriebliche, zwischenbetriebliche und aufierbetriebliche 
Auswirkung.
Die Kostenrechnung unterrichtet w a h r e n d  der Aus
fuhrung jederzeit uber das Verhaltnis von Kostenaufwand 
zur Leistung, und zwar sowohl fur den ganzen Auftrag 
ais fiir alle einzelnen Vor- und Endleistungen. Damit 
sind wichtige Unterlagen fiir das Disponieren und Ein- 
greifen der Betriebsleitung gegeben.
N a c h  b e e n d e t e r  A u s f u h r u n g  liegen zuver- 
lassige Zahlen vor, um die Ansatze der Vorrechnung 
nachzupriifen, das Ergebnis der Bauleitungsarbeit zu kon- 
trollieren, insbesondere aber diejenigen Stellen ausfindig 
zu machen, durch die das Gesamtergebnis in der einen 
oder anderen Richtung beeinflufit wurde. Der bisher so 
beliebte „Ausgleich" der Kosten wird unter die Lupę ge- 
nommen und wirklich einwandfreie U n t e r l a g e n  f i i r  
w e i t e r e  V o r r e c h n u n g e n  geschaffen. Auch fiir 
jede vorausschauende P l a n a r b e i t ,  die auf den durch- 
schnittlichen Leistungen in der Zeiteinheit aufbaut, sind 
die Zusammenstellungen der Kostenrechnung weitest- 
gehend nutzbar zu machen. Tabellen und graphische 
Ubersichten jeder Art iiber Leistungen, Zahl der Arbeiter, 
Fortgang der Arbeiten usw. lassen sich aus den vorhan- 
denen Zahlen leicht entwickeln. Besonders wichtig ist es 
auch, wenn die verschiedenen F i I i a I e n eines grófieren 
Unternehmens nach dem gleichen Schema vorrechnen, be- 
richten und nachrechnen mussen. Dadurch erhalt die 
Zentralleitung vergleichbare Unterlagen fiir die Be- 
urteilung der Arbeitsverhaltnisse, in den verschiedenen 
Gegenden.
Ahnliches gilt z w i s c h e n b e t r i e b l i c h  fiir das Zu- 
sammenarbeiten in den neuerdings so haufigen A r -  
b e i t s g e m e i n s c h a f t e n .  Es bedarf keiner weiteren

Worte, um zu erkennen, wie wichtig dabei Kostenkontrolle 
und Kostenaufbau nach dem gleichen Schema sind.
Von grofier Bedeutung ist eine systematische Kosten
rechnung auch fur die E i n f i i h r u n g  u n d  V e r w e n -  
d u n g  n e u e r  A r b e i t s v e r f a h r e n .  Bisher stiitzte 
man sich dabei fast ausschliefilich auf allgemeine Urteile 
aus der Praxis und auf Gutachten von Materialpriifungs- 
amtern, Forschungsstellen usw. Nun sind aber jedesmal 
mit technischen Neuerungen auch andere Arbeitsbedin- 
gungen auf der Baustelle verbunden. Sehr haufig wird 
der Vorteil einer neuen Konstruktion durch einen Mehr- 
aufwand an Arbeit bei der Ausfiihrung teilweise oder 
ganz wieder wettgemacht. Da tritt dann die Kosten
rechnung ein, um nachzuweisen, welcher Arbeitsaufwand 
tatsachlich auf den Baustellen erforderlich wurde. Die 
Durchfiihrung der Kontrolle in solchen Fallen ist zweck- 
mafiig von einem unabhangigen Sachverstandigen einzu- 
richten und zu iiberwachen.

Unter dem Wirtschaftsethos einer neuen Zeit ist
„Kostenkenntnis" wichtiger denn je.

Bei den geschaftlichen B e z i e h u n g e n  e i n e r U n t e r -  
n e h m u n g  z u  B e h ó r d e n  u n d  a n d e r e n  U n t e r -  
n e h m u n g e n  dreht sich eigentlich alles um den Begriff 
des „angemessenen Preises". W ar dies von jeher schon 
ein standiger Streitpunkt zwischen den Beteiligten, so mufi 
heute, wo fiir uns das Wirtschaftliche nicht mehr in der 
alten Enge privatkapitalistischer Anschauung gilt, der An- 
gemessenheit der Preise noch eine ganz besondere Be
deutung zugemessen werden. W ir wissen, dafi soziale 
Belange, Fragen der Landesverteidigung, der Hóher- 
zuchtung unseres Volkes, der unbedingten Ertragssteige- 
rung unseres Bodens nicht einfach beiseite gelassen 
werden durfen, wenn iiber Wirtschaftlichkeit zu ent- 
scheiden ist. Jeder Bauunternehmer kennt die Auflagen, 
die ihm heute aus der aufs Ganze eingestellten Blick- 
richtung gemacht werden. W ie soli er sich aber unter 
diesen Umstanden in den „Preisen" zurechtfinden, wenn 
er nicht genau iiber die Kosten Bescheid weifi? Anderer- 
seits werden auch die behórdlichen Stellen immer wieder 
angewiesen, Arbeiten nur zu „angemessenem" Preis zu 
vergeben. W ie kónnen sie aber die Preise verschiedener 
Angebote vergleichen, wenn nicht a l l e  a u f  d e m  
g l e i c h e n  K o s t e n s c h e m a  aufgebaut sind?
Zum Schlufi sei noch kurz auf die Bedeutung hingewiesen, 
die den Ergebnissen der Kostenkontrolle fur die Be- 
urteilung und Bezahlung der L e i s t u n g e n  l e i t e n d e r  
A n g e s t e l l t e r  zukommt. Der bisherige Standpunkt, 
nur die Dividende mafigebend sein zu lassen, mufi auf- 
gegeben werden zugunsten einer Beurteilung der tat
sachlich durch geschickte Arbeitsleitung erreichten und 
durch die Kosten kontrollierten Leistung.
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Warmwasserleitungen geht Warmeenergie verloren, in 
Gasleitungen nicht; darum wird eine Gas-Warmwasser- 
versorgung um so wirtschaftlicher, je mehr man sie de- 
zentralisiert. Bei umfangreichen Anlagen werden zweck- 
maflig mehrere Warmwasserbereiter vorgesehen.

Der K l e i n - H e i f ł w a s s e r b e r e i t e r  (Bild 3), der in 
seiner heutigen Form erst vor etwa drei Jahren auf den 
Markt kam, hat sich trotz der Krise in uberraschendem 
MaBe durchgesetzt. Hunderttausende von deutschen 
Haushaltungen benutzen ihn bereits. Der Klein-Heifl- 
wasserbereiter wird uber der Zapfstelle an Stelle der ub- 
lichen Hahne angebracht, dereń Kosten bei Neubauten 
und Umbauten auf diese Weise erspart werden kónnen. 
Er liefert Wasser bis zu 65 oder 70 Grad in einer Menge, 
die fiir  Spulzwecke usw. vollstandig ausreicht. Der billige 
Preis der Klein-Heif3wasserbereiter ermóglicht es, an jeder 
beliebigen Stelle warmes Wasser bereitzustellen, ohne 
daf3 durch hohe feste Betriebskosten, wie etwa bei 
Sammel-Warmwasserversorgungen, die Wirtschaftlichkeit

beeintrachtigt wird. Da der Klein-Heiflwasserbereiter un- 
mittelbar an der Verbrauchsstelle angebracht werden 
kann, fallen weiter die Leitungsverluste weg, die bei 
Sammelversorgungen einen erheblichen Teil der aufge- 
wandten Warme beanspruchen. In gut belufteten Raumen, 
ais welche die Kuchen durchweg zu betrachten sind, be- 
nótigt der Klein-HeiGwasserbereiter bei seiner nur 
minutenweisen Benutzung keine Abfuhrung der Abgase.

Der G a s b a d e o f e n  (Bild 4) dient zur Versorgung 
einer einzigen Zapfstelle. Seine Leistung wird nach der 
gewunschten Zubereitungsdauer des Bades bemessen, die 
eine Viertelstunde nicht uberschreiten soli. Die geringen 
Mehrkosten eines genugend leistungsfahigen Badeofens 
machen sich durch gróflere Wirtschaftlichkeit im Betrieb 
rasch bezahlt. Auch hier sind der auflere Aufbau und die 
Oberflachenbehandlung den modernen Geschmacks- 
anspruchen angepafit. Die Zahl der Bedienungsgriffe ist 
auf ein Mindestmaft gebracht worden und macht die Gas- 
gerate in Verbindung mit Verbesserungen der Armatur 
„narrensicher". Fiir die inneren Veranderungen ist kenn- 
zeichnend die starkere Verwendung von automatisch 
wirkenden Schutzarmaturen und von druckfesten Innen- 
kórpern auch bei billigen Geraten.

G a s d r u c k a u t o m a t e n  dienen zur Versorgung 
mehrerer Zapfstellen. Fur die Verbesserung in ihrem kon- 
struktiven Aufbau und in der Gestaltung gilt im wesent- 
lichen das bereits fiir den Badeofen Gesagte. Der Druck- 
automat soli in der Nahe der am haufigsten gebrauchten 
Zapfstelle, in der Regel also des Kuchenspulbeckens, an
gebracht werden, jedoch nicht unmittelbar uber diesem, 
da er sonst durch die aufsteigenden Dampfe leiden kann. 
Eine zweckmaBige Aufstellung ist in Bild 5 gezeigt. Die 
Inbetriebnahme erfolgt durch die Betatigung von nur zwei 
Handgriffen, die so miteinander verriegelt sind, dafl eine 
falsche Bedienung ausgeschlossen ist. Weitere Bedienung 
ist fur das Gerat nicht nótig; durch das Offnen des
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Warmwasserhahnes an einer beliebigen Zapfstelle wird 
das Gerat selbsttatig in Betrieb gesetzt. Es erzeugt immer 
nur soviel warmes Wasser, wie gerade im Augenblick ge- 
braucht wird.

W aschkuche
Ein verhaltnisma6ig neu erschlossenes Arbeitsgebiet des 
Gases ist die Waschkuche, bei der eine bedeutende Ver- 
besserung erreicht werden kann, wenn man den alt- 
gewohnten Kochkessel fiir feste Brennstoffe durch einen 
Gaskessel ersetzt. Die Arbeitsersparnis durch den Weg- 
tall der Anheizzeit, der Brennstoffbefórderung, des Weg- 
raumens von Asche und Schlacke sowie die Reinlichkeit 
des Gasbetriebes lassen sich in der Waschkuche haufig in 
Mark und Pfennig ausdrikken, da die Waschfrau im 
Stundenlohn bezahlt wird. Die vollen Vorzuge des Gases 
treten allerdings erst dann in Erscheinung, wenn man

neuere maschinelle Einrichtungen einfuhrt. Entsprechende 
Gerate stehen in jeder Leistung und Preislage zur Ver- 
fiigung, vom kleinen Sprudelwascher bis zur grofien 
Waschmaschine fur das Waschhaus der Siedlung, die 
durchaus den Geraten fur gewerbliche Grofiwaschereien 
entsprechen.
Sobald im G a s - W a s c h k e s s e l  (Bild 6) die Wasche 
kocht, hebt der sich bildende Dampf den Deckel an. Der 
senkrechte Stift, auf den der Pfeil deutet, wird aus seiner 
Rast, die sich mit dem Deckel anhebt, frei, und das mit 
ihm durch ein Winkelstuck verbundene Gewicht fa llt nach 
unten, bis es an den an der Kette befindlichen waage- 
rechten Stift stóftt, der auf verschiedene Hóhenlagen um- 
gesteckt werden kann. Je nach der gewahlten Stellung 
kann die Flamme mehr oder weniger kleingestellt oder 
auch ganz abgestellt werden.
Die gasbeheizten H a u s h a l t w a s c h m a s c h i n e n  
(Bild 7) sind zum Teil den groflen Waschmaschinen mehr 
oder weniger nachgebildet, zum Teil arbeiten sie nach 
vóllig abweichenden Verfahren, z. B. nach dem Sprudel- 
verfahren, dem Omwalzpumpverfahren usw. Die in Bild 7 
dargestellte Gaswaschmaschine gleicht im Arbeitsver- 
fahren (je 6 Umdrehungen der Trommel vorwarts und 
ruckwarts) den Maschinen fur den Groflbetrieb, wahrend 
sie im konstruktiven Aufbau durchaus auf die Bedurfnisse 
des Haushalts zugeschnitten ist. Gerate mit elektrischem 
Antrieb eignen sich fur GroGhaushaltungen sowie fur 
Waschkuchen in Mehrfamilienhausern, wobei eine Anlage 
fur mehr ais 20 Familien genugt. Die Verrechnung des 
Gasverbrauchs fur die verschiedenen Parteien erfolgt in 
einfachster Weise durch den in der Waschkuche ange- 
brachten Munzgasmesser. Fur einfachere Haushaltungen, 
kleinere Einfamilienhauser usw. werden auch Maschinen 
mit Handbetrieb geliefert.

G asheizung
Ober 400 000 Gasheizófen in etwa % Million verschie- 
denen Anlagen, darunter solchen grófiten Omfangs, sind 
in Deutschland im Betrieb. Vorwiegend handelt es sich 
dabei um Obergangs- und Zusatzheizung, fiir die das 
Gas sich wegen seiner sofortigen Betriebsbereitschaft und 
seines minimalen Anspruchs an Bedienung besonders gut 
eignet. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von 
Gasheizófen durfen nicht nur die reinen Brennstoffkosten
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verglichen werden, sondern es sind auch die Nebenvor- 
teile wie vereinfachte Bedienung, geringer Raumbedarf, 
W egfall von Kohlenlagerraumen, erhóhte Reinlichkeit 
usw. zu berucksichtigen. Diese Nebenkosten, soweit sie 
sich in Mark und Pfennig ausdriicken lassen, schwanken 
nach den Feststellungen maftgebender Reichsbehórden, 
denen die Betreuung von Zehntausenden von Heiz- 
anlagen obliegt, unter normalen Betriebsverhaltnissen 
zwischen 20 und 200 v. H. der Brennstoffkosten. Eine all
gemeine Angabe uber die Wirtschaftlichkeit von Gas- 
heizung laGt sich aus diesem Grunde nicht machen, doch 
darf damit gerechnet werden, daft bei den heute gelten- 
den Gaspreisen die Gasheizung uberall dort in Betracht 
kommt, wo es sich um periodische oder verhaltnismaftig 
kurzfristige Heizung sowie um Heizung in nicht vorher- 
sehbaren Zeitabstanden handelt. Die neueren Gasgerate 
sind vorziiglich auf derartige Betriebsverhaltnisse hin aus- 
gebildet. Sie kónnen durchweg mit selbsttatigen Tem- 
peraturreglern geliefert werden, die die Warmelieferung 
in jedem Augenblick dem tatsachlichen Bedarf anpassen 
und so die Wirtschaftlichkeit wesentlich erhóhen.

Der E l e m e n t o f e n  (Bild 8) ist die zur Zeit wohl am 
weitesten verbreitete Form des Gasheizofens. Er laftt sich 
sowohl in der Gestaltung ais in der Bauart den verschie- 
densten Anspruchen anpassen und ordnet sich gut in 
neuere Raume ein. W o die Flammen vor der Beriihrung 
unbefugter Hande geschutzt werden sollen, wie in Kinder- 
zimmern, oder wo dafiir Sorge getragen werden muft, 
daft sie nicht mit brennbaren Stoffen in Beruhrung ge- 
raten, wie etwa in Werkstatten, wird an Stelle des fiir 
Wohnraume immer noch sehr beliebten Kupferreflektors 
am unteren Ende des Ofens ein in der Oberflachen- 
behandlung dem iibrigen Gerat angepafttes Lochblech 
um die Verbrennungskammer gelegt. Die Bedienungs- 
organe werden gleichfalls in besonderer Weise gesichert. 
Besonders geeignet ist der G a s h e i z o f e n  f i i r  
f e u e r g e f a h r d e t e  R a u m e ,  die einer gelegent- 
lichen Heizung bediirfen. Hierzu zahlen in erster Linie die 
Garagen. Bei den Garagenheizófen ist die Verbren- 
nungskammer vollstandig geschlossen; die Frischluftzufuhr 
erfolgt vom Freien her oder aus einem nicht gefahrdeten 
Nebenraum, von wo aus auch die Bedienung der Anlage 
und das Ziinden vermittels C-Eisenziindung oder elek- 
trischer Ziindung durchgefiihrt wird. Fur die Beobachtung 
des richtigen Brennens der Flamme sind dicht ver- 
schlossene Schaulócher angebracht. Garagenheizófen 
werden in etwa 1 m bis 1,50 m iiber Flurhóhe angebracht, 
um zu vermeiden, daft Brennstoff-Luftgemische mit heiften 
Oberflachenteilen in Beruhrung kommen. Um zu verhiiten, 
daft etwa ólgetrankte Putzlappen und dergleichen auf 
den Heizkórper gelegt werden, ist dieser, wie iibrigens

Warmwasser-Heizkórper usw. auch, mit einem Drahtnetz 
zu umgeben, das auf dem Bild der besseren Deutlichkeit 
halber weggelassen ist. Garagen brauchen nur bei Frost 
beheizt zu werden; wird solcher erwartet, so wird die 
Zundflamme in Betrieb gesetzt. Tritt wirklich Frost ein, so 
óffnet der Temperaturregler die Gaszufuhr fiir den 
Brenner und stellt sie selbsttatig wieder ab, sobald die 
erforderliche Raumtemperatur von 6 Grad erreicht ist. 
Anderenfalls kommt nur der minimale Verbrauch der 
Ziindflamme in Ansatz, wahrend bei den anderen Arten 
der Garagenheizung, sei es durch besondere Ofen oder 
durch Anschluft an eine Sammelheizung, bei jeder Frost- 
gefahr der Vollbetrieb durchgefiihrt und bezahlt werden 
muft. Aus ahnlichen Verhaltnissen ergibt sich die W irt
schaftlichkeit der Gasheizung auch in zahireichen anderen 
Fallen. (Bild 9.)
W o die Gasheizung ais Zusatzheizung Verwendung 
finden soli, ist haufig die Verwendung des G l i i h -  
k ó r p e r - H e i z o f e n s  besonders angebracht, der fast 
die Halfte seiner Nutzwarme in Form von strahlender 
Warme nach Art eines offenen Kamins abgibt. Derartige 
Anlagen, die wegen ihrer anheimelnden Wirkung beson
ders in Einfamilienhausern sehr geschatzt werden, kónnen, 
wie das Bild im nachsten Heft zeigt, mit einfachsten 
Mitteln in technisch einwandfreier Weise erstellt wer
den. Bei hóheren Anspruchen und etwas grófleren ver- 
fugbaren Mitteln ergibt sich eine ganz vorziigliche Wir
kung durch den Einbau des Gasheizkórpers in eine 
Kachelumrahmung, wofur bereits vorbildliche Lósungen 
vorliegen. Auch hier sollte der Temperaturregler nicht 
fehlen, der im Bild rechts am Ofen und an der Leitung zu 
sehen ist. Die Wirtschaftlichkeit dieser Zusatzheizanlagen 
ergibt sich daraus, daft in den Obergangsmonaten an 
zahireichen Tagen (etwa 20 bis 25 im Jahre) die Inbetrieb- 
nahme der Sammelheizung erspart werden kann, bei 
denen nur in den Abendstunden ein verhaltnismaftig ge
ringer W armebedarf vorliegt, der durch Gas besser, 
billiger und bequemer geliefert werden kann.

(Schluft folgt)
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Allianzhaus Koln
Baugestaltung: Prof. Dipl.-lng. Karl Wach und 
Regierungsbaurat a. D. Rosskotten Dusseldorf

An hervorragender Stelle in Koln, wo der Kaiser-Wilhelm- 
Ring sich in Hansaring und Hermann-Becker-Strafie gabelt 
(im Bild rechts), erhebt sich das neue Haus der Allianz. 
Der bisher bei vielgestaltiger, belangloser Umgebung auf 
das Kaiser-Wilhelm-Denkmal ais Mittelpunkt ausgerichtete 
Platz ist nun auf die Querachse gewendet. Damit wird 
der Abschlufi des Kaiser-Wilhelm-Ringes deutlich gekenn- 
zeichnet. Das ebenfalls quer gestellte Kaiserdenkmal wird 
nach der Seite seines wertvollen Umrisses sichtbar ge
macht. Die Hermann-Becker-Strafie w ird durch Baum- 
reihen fur das Auge geschlossen. Um Licht und Hóhe in 
der engen Gladbacher Strafie (im Bild links) zu gewinnen, 
wurde die Front des 23,3 m hohen Gebaudes um 2 m 
hinter die fruhere Flucht zuruckgesetzt und nur durch 
einen yorspringenden Baukórper die vorhandene Hauser- 
flucht w ieder aufgenommen. Der Anschlufi an den Bau-

bestand der Hermann- Becker-Strafie (im Bild rechts) er
fo lg t durch einen viergeschossigen Zwischenbau mit dem 
Umrifi des Anschlufihauses. Um dem leicht wechselnden 
Bedurfnis eines so grofien Unternehmens Rechnung zu 
tragen, wurde der Grundrifi auf eine Normalachse von 
1,30 m abgestellt. Die Pfeiler erhielten, dank der Aus
bildung in Betonskelettbauweise, den geringen Quer- 
schnitt von durchschnittlich 20/50 cm. Dadurch gelang es, 
dem Bau, trotz seiner gewaltigen Ausmafie, einen 
leichten, schwebenden Eindruck zu yerleihen. Die aufiere 
Verkleidung erfolgte durch Platten von Gronsdorfer Kalk- 
stein. Die Decken wurden — zum Teil sichtbar — ais 
Betonrippendecken ausgefuhrt. Die Rucksicht auf ein vor- 
handenes Gebaude zwang zur Ausfuhrung in zwei Bau- 
abschnitten, von welchen der erste vom 15. August 1931 
bis zum 30. Juni 1932 ausgefuhrt wurde. Der ganze Bau 
konnte am 17. Mai 1933 in Benutzung genommen werden. 
Die Verteilung der Raume auf die einzelnen Geschosse 
ergab sich aus der Art des Betriebes: Im Sockelgeschofi 
wurden Heizungs- und Luftungsraume, Archivraume und 
Kleiderablage fur die mannlichen Angestellten unter
gebracht. Die weiblichen Angestellten legen ihre Uber- 
kleider in den Geschossen ab. Die starkę Benutzung 
forderte das Erdgeschofi fur den Kassenbetrieb. Das erste 
Obergeschofi w ar der Direktion und den Sitzungssalen 
vorbehalten. Die ubrigen enthalten Arbeitsraume. Das 
auch im Aufieren abstechend behandelte funfte Ober
geschofi nahm die Kuchen und Speiseraume sowie Dach- 
garten fur Direktion und Angestellte sowie einen ge- 
raumigen Turnsaal auf. Dr.-lng. Nitze, Berlin

S IM M !
M i n i m u m  n _ y
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DachgeschoO

1 Turnhalle. 2 Waschraum (im Zwischengeschoft 
Umkleideraum], 3 OffeneTerrasse. 4 Maschinen- 
raum. 5 Speisesaal fur Angestellte. 6 Kuchę.
7 Geschirrspule. 8 Vorrate. 9 Gemuse- und Kar- 
toffelputzraum. lOKuchenchef.11 B0ro.12Kuh!raum. 
13Vorrate. 14 Anrichte. 15 Personal. 16 Direktions- 
speisesaal. 17 Rauchzimmer. 18 Fruhstucksraum.
19 Oberdeckte Terrasse

1. ObergeschoO

1 Sitzungssaal. 2 Berliner Zimmer. 3 Beratungs- 
zimmer. 4 D irektor. 5 Sekretariat. 6 Warteraum. 
7Betriebsinspektion. 8 0 rgan isa tion . 9Vorsteher. 
10 Einzelburos. 11 Schreibmaschinen. 12 Luftfahrt. 
13 Transporthauptburo. 14 Statistik. 15 Landes- 
d irek to r Leben. 16 Industrieabteilung. 17 Sanitat.

ErdgeschoB

1 Pfórtner. 2 W arteraum. 3 Spar- und Sterbe- 
kasse. 4 Materia lraum . 5 Hauptburo Kóln. 6 Vor- 
steher. 7 Direktoren. 8 Schreibmaschinen. 9 Ma- 
teria lverwaltung. 10 Expedition. 11 lebensver- 
sicherung. 12Vorhalle . 13 Kasse. 14 Buchhaltung.
15 Maschinenbuchhaltung. 16 Adrema. 17 Vor- 
steher. 18 Addiermaschinen. 19 Kautionsabteilung.
20 Buchhaltung



H aupte ingang. Aufien  geschliffener 
g rauerTheres ienste iner M arm or. S d irift 
und Turrahmen Bronze. W andve rk le i- 
dung aus leicht anpo lie rtem  Theresien- 
steiner M arm or

Beam teneingang. V erk le idung  aus G ronsdorfer 
Kalkste in . Tur schwarzer M attschleiflaek m it 
N irostabeschlag. Plastik B ildhauer W ilhe lm  O ly - 
F rankfurt a . M.
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Eingang zum gro ften  S itzungssaal. Turum rahm ungen aus Schwarzem M arm or.
Turen aus Palisanderholz. Schrift uber dem Portal schwarz a u f g rau  gespritztem  
G rund m it ro ten A n fangsbud istaben . W and he lle r, fe inkó rn ige r Terranovaputz
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D irektionshalle  im O be rgesd io fi. M e rkurkop f von B ildhauer W illy  M e lle r, Koln. Turen Palisander. 
G riffe  N irosta. Decke sichtbare Konstruktion der Betonrippendecke m it Terranovaputz w ie die 
W and . T reppenge lander Schmiedeeisen m it W e ifim e ta llha n d la u f. Ausmafie 12,50 mai 6,92 m

Kassenhalle. Fufiboden ge- 
schliffener sd iw arzer und 
w e iflg raue r M arm or. Wand 
helle r A nstrid i. Eisenfenster- 
rahmen ro t gestrichen. Innere 
Trennw ande in  Bronzerahm en, 
M attg las ais raum abschliefien- 
der und doch lichtdurdilassen- 
d er Stoff
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K O L N
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Mosaik im Sitzungssaal. Entwurf und Ausfuhrung Puhl und W agner, 
Heinersdorf-Berlin-Treptow. Graugruner Grund mit Metallfarbeneinlagen

DachgeschoOumgang. Ausgekragte  Betondeckenplatten in 
Dyckerhoff-W eiss-Zement ve rpu tzt. Fenster-Turen in horizon ła l 
ve rsd iiebba re r H olzkonstruktion . Fuflboden schwarzweifte 
Tonp la tłen  10 mai 10 cm g ro fl. G e lander ro t gestrichenes 
Schmiedeeisen
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Turnhalle (Betonrippendecke) -  Kauenraum -  Kuchę -  Speisen- 
auigabe

K u c h e n a n l a g e .  In der halbstundigen Mittagpause 
wird in drei Schichten etwa 400 Angestellten ein Mittag- 
essen verabfolgt. Die Kuchę liegt in der Mitte zwischen 
Direktions- und Angestelltenspeisesaal. In der ublichen 
Weise sind auch hier gegen den Angestelltenspeisesaal 
zu Ausgabe und Geschirrspulraum nebeneinander, mit 
Schaltern zum Saal versehen, angeordnet. Ausgabe und 
Geschirrspule sind durch eine Glaswand getrennt, unter 
der sich von Brustungshóhe ab ein grófier Geschirrschrank 
befindet, welcher nach beiden Raumen Turen hat, so dafi 
das Geschirr den denkbar kurzesten Weg macht. Die 
Ausgabe ist mit Warmeschrank und Wasserbad versehen, 
der Spulraum mit einer Geschirrspulmaschine, auch be
findet sich hier eine 30 I fassende Kaffeemaschine.
Der Ausgabe zunachst liegt der grofie Elektroherd und 
die grofie Bratpfanne, beide durch einen Dunstfang 
uberbaut. Hufeisenfórmig um Herd und Bratpfanne sind 
in Greifnahe Zubereitungstische, Fleischwascheinrichtung 
und Hackblock und eine Kipptopfgruppe mit je einem 
30-, 40- und 50-l-Kessel fur Tunken usw. angeordnet. In 
der Kochkuche befinden sich aufierdem noch ein Fisch- 
brater, eine Kipptopfgruppe mit je einem 100-, 200- und 
250-l-Kessel fur Kartoffeln, Suppen und Gemuse und die 
Kupferspule. Durch eine fahrbare Passiermaschine wer
den die grofien Kessel mit Kartoffelbrei usw. beschickt. 
Dem Koch und Kuchenchef gut sichtbar, ist eine Signal- 
tafel mit roten Lampchen angeordnet, auf der jederzeit 
ersichtlich ist, welche der samtlich elektrisch betriebenen 
Apparate unter Strom stehen. Anschliefiend an die Koch
kuche, zur Hofseite hin, liegt die Kartoffel- und Gemuse- 
bereitung, der Sauberkeit wegen durch eine Glaswand 
abgetrennt. Aus dem angrenzenden Kartoffelvorrats- 
raum laufen die Kartoffeln durch eine Kartoffelwasch- 
und -spulmaschine und wandern zu den grofien Kesseln. 
Mittig zwischen der Kuchę und den angrenzenden Kuhl- 
und Vorratsraumen befindet sich der Raum des Kuchen- 
chefs, zur Dberwachung der Warenausgabe, des Koch- 
betriebes und der Speisenausgabe. Gleichzeitig beauf- 
sichtigt er die angrenzende Anrichte fur den Direktions- 
speisesaal, wo sich eine Porzellanspule und eine weitere 
kleine Kaffeemaschine befinden. Im Direktions- und im 
Angestelltenspeisesaal kommt dasselbe Essen zur Aus
gabe. Zwischen Kuhlraum und Hoffront sind noch Aufent- 
haltsraume und Waschraume angeordnet.
Da die lichte Raumhóhe uberall nur etwa 3 m ist, wurde 
mit besonderer Sorgfalt fur die Entluftung der Kuchę wie 
auch der Speiseraume gesorgt. In einer Zwischendecke 
wird Frischluft zugefuhrt, wahrend uber dem Herd und 
der grofien Kipptopfanlage grofie Entnebler angeordnet 
sind. Ein auf derartig starken Stofiverkehr eingerichteter 
Betrieb bedarf der besten maschinellen Einrichtung. Die 
Anlage ist seit etwa einem Vierteljahr in vollem Betrieb 
und bewahrt sich auf das beste.

Aufnahmen Sander, Kóln-lindenthal. Die Aufnahmen S. 788 und 789 
oben Schmolz, Koln
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