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Eine der dringendsten Fragen der deutschen Landesverteid igung ist d ie  Durchfiihrung des z iv ilen  Luftschutzes. Das Reichsministerium der 
Luftfahrt hat den Reichsluftschutzbund berufen, an der Lósung dieser A u fgabe  m itzuarbe iten.

Der Verfasser dieses A rtike ls  „Luftschutz-Bauwesen" hat an einem Luftschutzlehrgang des Prasidiums des RLB te ilgenom m en und schildert 
rachstehend d ie  vom RLB erhobenen Forderungen, insbesondere, soweit sie m it S iedlungs- und Baufragen in Zusammenhang stehen*).

Die Lage Deutschlands
Die vóllige Entwaftnung Deutschlands und die riesigen 
Rustungen unserer Nachbarn, insbesondere ihre start- 
bereiten militćrischen Luftflotten, zwingen uns dazu, den 
zivilen Luftschutz ais vorlaufig einzige Abwehrmafinahme 
in griindlichster und schneller Aufbauarbeit auf die ge
samte Bevólkerung auszudehnen. Dieser Zwang ist um 
so einleuchtender, wenn w ir uns die L u f t e m p f i n d -  
l i c h k e i t  Deutschlands im Gegensatz zu anderen 
Landern vergegenwartigen und ferner den A k t i o n s -  
r a d i u s fremder Militarflugzeuge berucksichtigen. Die 
Luftempfindlichkeit eines Landes wird gekennzeichnet 
durch seine Bevólkerungsdichte, durch die Lage und Zu- 
sammenballung seiner Industrien, besonders der Kriegs- 
industrie, durch das Verhaltnis von Industrie zur Land- 
wirtschaft, die Anzahl der Grofistadte und ihre Lage zur 
Grenze. Bei dieser Beurteilungsgrundlage ist Deutsch
land nachst England (das noch ungiinstigere Verhaltnisse 
aufweist, aber durch seine insulare Lage etwas geschiitzt 
ist) das luftempfindlichste Land Europas. In zwei Stunden 
kann Deutschland von allen Seiten mit Bombenflugzeugen 
iiberdeckt werden, wobei sich die Wirkungsradien der 
franzósischen, belgischen, polnischen, tschechoslowa- 
kischen Luftstreitkrafte mehrfach uberschneiden (Abb. 1). 
Berlin, das nur rd. 160 km von der polnischen und rd. 
175 km von der tschechischen Grenze entfernt liegt, kann 
in y2—% Stunden erreicht werden. Unsere wichtigsten 
Industriegebiete — Ruhrkohlenbezirk, sachsische Industrie, 
saarlandische, schlesische — liegen dicht an den Grenzen. 
Trotz dieser ungiinstigen Lage, die eine besonders sorg- 
faltige Landesverteidigung fordert, verbietet uns der Ver- 
sailler Vertrag (Artikel 198) die Unterhaltung von Luft- 
streitkraften ais Teil des Heeres zu Wasser und zu Lande.

Die A b w e h rm o g lic h k e it
Grundsatzlich kann man unterscheiden zwischen:
a) dem p r o p a g a n d i s ł i s c h e n  Teil des Luftschutzes, der 
In einem Vortrags- und W erbefe ldzug  d ie  Aufkla rung d e r Be- 
vólkerung vorzunehmen hat;

b) dem D b u n g s t e i l ,  der in e ine r Reihe probew eiser Flieger- 
a la rm ierungen den Flugmelde- und W arnd ienst, besonders auch 
der Industriean lagen, das E ingreifen d e r Feuerwehr, Entgiftungs- 
trupps, Sanitatstrupps, den Gebrauch der Gasmasken, das Ver- 
halten der Brandwachen usw. so lange zu uben hat, bis d ie  er- 
worbene Praxis im Ernstfalle nur noch geringe Verluste zu laB t;
c) dem b a u t e c h n i s c h e n  Schutz der Bevólkerung in stad te
baulicher Planungsvorsorge und im praktischen Ausbau gee igne te r 
Schutzraume, verbunden m it e ine r Schulung der Luftschutzhaus- 
w arte , d e r Sicherung der Dachstuhle, Ausrustung der Hauser und 
der e rfo rderlichen Schutzraume mit dem nótigen Handwerkszeug.

W ie grofi die Aufgabe der nationalen Selbstschutzpflicht 
der Bevólkerung ist, geht aus der Tatsache hervor, dafi

19 Grofistadte von iiber 100 000 Einwohnern mit rd. 
28 v. H. der Gesamtbevolkerung, oder bei einem Abzug 
von etwa 6—8 Millionen mannlicher Volksgenossen, die 
im Kriegsfalle aktiv unter den Waffen waren, immer noch 
etwa 16,3 Millionen Zivilbevólkerung geschiitzt werden 
mussen. Hierzu hinzugerechnet die Belegschaften be
sonders wichtiger Industrien aufierhalb der Grofistadte 
mit mindestens 3—4 Millionen, so sind unmittelbar ge- 
fahrdet und zu schiitzen rd. 20 Millionen, d. h. ‘ / s des 
Volkes. Aufier acht gelassen wurde bei dieser Zahl der 
Angriff auf Kleinstadte, Dórfer und das flachę Land, der 
in den Grenzprovinzen aber aus strategischen Griinden 
móglich und wahrscheinlich ist.

A b w e h r m i t t e l  fur den zivilen Luftschutz sind:
1. D i  e T a  r n u  n g ,  d . h, Verdunkelung von Stadten und Fabriken, 
Vernebelung durch N ebe lgera te  oder Flugzeuge, Anpassung an 
das G e lande durch Bepflanzung, Schutzanstrich, Erdbewegung.

2. D ie  B e t r i e b s s i c h e r u n g  lebensw ichtiger An lagen. H ier 
w ird  neben Polizei und Berufsfeuerwehr in erster Linie d ie  Tech
nische N o th ilfe  ais behórd licher Luftschutz eingesetzt werden. Die 
„T e n o" b ild e t den a llgem einen A uffu llungsvorra t f i i r  d ie  W erk- 
trupps der s tad t. Gas-, E lektrizitats- und W asserwerke, f i i r  d ie  
Feuerwehr, S tra fien re in igung, besonders ais Entgiftungstrupps; sie 
stel It yo rgeb ilde tes H ilfspersonal bei Ausfallen in Fabriken, vor 
a llem  der Kriegsindustrie und Lebensmittelversorgung. Die Teno 
sorgt fu r d ie  Freilegung verschiitteter K e lle r-, und Hauseingange, 
le is te t H ilfe  bei a llen  Rohrbriichen, Aufraum ungsarbeiten nach 
S prengbom benangriffen, B randw irkungen usw.

3. D e r  S e l b s t s c h u t z  u n d  S a m m e l s c h u t z  der Be- 
yó lkerung ais wirksamstes A bw ehrm itte l, zugleich ais unerla filiche 
H ilfe  f i i r  d ie  Heeresfuhrung und d ie  Regierung, ihre Mafinahmen 
unbee in flu fit von e iner Bevólkerungspanik im Ernstfalle durch- 
fiih ren  zu kónnen.

Dieser Schutz erstreckt sich auf rd. 20 Millionen Menschen, 
erfordert demnach eine gewaltige Organisationsarbeit, 
grofie Baustoffmengen fiir  den Bau der Schutzraume, 
sorgfaltige Auswahl der Baustoffe, vorsorgliche Planung 
und deshalb Hinzuziehung der Architektenschaft, der Bau-

*) V g l. auch d ie  a llgem einen Ausfuhrungen in N r. 40 „Konstruktions- 
fragen  des bautechnischen Luftschutzes".
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industrie und der Bauunternehmerschaft. Durch gesetz
liche Verfugung ist der Selbstschutz unter die Aufsicht des 
Reichsluftschutzbundes e. V. gestellt, der sich in Landes- 
und Ortsgruppen gliedert, die den Bereichen der Polizei- 
behórden entsprechen.

A llg em ein e  Schutzm aBnahm en
Unsere deutschen Stadte sind in jahrhundertelanger Tra
dition, zuriickgehend aut die Urform der germanischen 
Wagenburg und des Rómerkastelles, langsam iiber die 
Festungswalle und Tortiirme der mittelalterlichen Ver- 
teidigungs- und Kleinbiirgerperiode in unsere heutige 
Erscheinungstorm hineingewachsen. Die teilweise be- 
angstigende Enge der im friiheren Stadtkern zusammen- 
geballten Wohnquartiere, die der standig wachsenden 
Bevólkerungszunahme in keiner Weise gerecht werden 
konnte, bietet fiir  Luftangriffe, die es auf Dezimierung 
der Zivilbevólkerung und Panikerzeugung abgesehen 
haben, das denkbar leichteste Ziel. Unsere nach modernen 
stadtebaulichen Anschauungen gewachsenen Grofistadt- 
Aufienviertel mit ihrer bewufiten Auflockerung, ihrer von 
den Wohngegenden getrennten Zusammenfassung neuer 
Industrieanlagen in einem óstlich des Stadtkernes ge
legenen, selbstandigen lndustrieviertel mit weitraumigen 
Arbeitersiedlungen zeigen bereits die Vorteile einer 
Dezentralisation, die auch dem Luftangriff móglichst ge- 
ringe Zielballungen und erschwerte Treffmóglichkeiten 
bieten. Unsere zukiinftige Stadtebauplanung wird sich 
aber bedeutend intensiver ais bisher auch mit den Forde
rungen nach bestem Luftschutz der Bevólkerung befassen 
mussen, die das Antlitz unserer Grofistadte voraussicht- 
lich entscheidend beeinflussen werden. Das sicherste 
Mittel, um riesenhafte Menschenverluste zu vermeiden, 
wird sein, nachdem wir weder geldliche noch zeitliche 
Móglichkeiten dazu aufbringen kónnen, um unsere alten 
Innenstadte radikal abzureifien, bei einem Fliegeralarm 
die gesamten Bewohner der Innenstadte schlagartig in 
die Aufienbezirke zu werfen, um die Stadtzentren ver- 
ódet dem Luftangriff preiszugeben. Trotzdem werden fiir  
alle Regierungsgebaude, die Banken, Heeres- und Polizei- 
verwaltung, Bahnhófe und Teile der Bevólkerung noch 
ausreichende Schutzraume geschaffen werden mussen, um 
sowohl Sprengbomben- wie Brand- oder Gasbomben- 
angriffen gegeniiber gesichert zu sein.
Die Untersuchungen des Artikels in Nr. 40 der DBZ iiber 
die W i r k u n g s w e i s e v o n S p r e n g - u n d B r a n d -  
b o m b e n geben genugend genaue Unterlagen fiir das 
Verstandnis der folgenden Ausfuhrungen. Wenn aller
dings Herr Schofiberger meint, dafi die bisherigen Vor- 
schlage darauf verzichten, bauliche Vorkehrungen gegen 
die Auftreffwucht und den órtlichen Druck der Detona- 
tionsgase von Sprengbomben zu treffen, „in der An
nahme, dafi Volltreffer sehr seiten sind", so kann ich aus 
meinen vierjahrigen Fronterfahrungen des Weltkrieges, 
die ich ais Batteriefiihrer einer schweren Flugabwehr- 
Kraftwagenbatterie gerade aus jahrelanger Beobachtung 
der Wirkungen feindlicher Luftangriffe reichlich sammeln 
konnte, folgende Erlauterung hinzufiigen:
Die bisherigen Vorschlage umgehen nicht wegen der An
nahme, dafi Volltreffer sehr seiten sind, bauliche Vor- 
kehrungen gegen Volltreffer, sondern weil es praktisch 
kaum bauliche Schutzmafinahmen gibt, die der Wirkung 
eines Volltreffers einer 500—2000-kg-Brisanzbombe stand- 
halten. Bei einer Flughóhe von durchschnittlich 6000 bis 
6500 m fiir Tagbombenflugzeuge (Nachtbomber durch
schnittlich 4000—4500 m Flughóhe) erreicht eine Spreng- 
bombe mit dem Eigengewicht von 1—2 t eine Fall- 
Endgeschwindigkeit von iiber 250 m/sek und dringt durch 
meterdicke Betonarmierungen bei einigermafien senk- 
rechtem Auftreffen ohne Schwierigkeiten hindurch. Es ist

also iiberfliissig, theoretische Dachkonstruktionen gegen 
die Auftreffwucht von Volltreffern zu erfinden, die samt- 
lich in der Praxis n i c h t  standhalten wiirden und aufier
dem Unsummen an verlorenem Bauaufwand bedeuten.

A u c h  n o r m a l e  S c h u t z r a  u m - B e w e h r u n g e n  
u n d  V e r s t a r k u n g e n  g e g e n  d i e  W u c h t  v o n  
s c h w e r e n  S p r e n g b o m b e n  - V o l l t r e f f e r n  
g i b t  es n i c h t .  Derartige „bombensichere" Unterstande 
mufiten, mit entsprechenden gewólbten Eisenbetondecken 
versehen, 4—8 m unter Gelande und unter den ubrigen 
Hauskellern durch Stollen zuganglich liegen, wiirden also 
bauliche Anderungen und Kapitalinvestierungen ver- 
langen, die nur in seltenen Fallen sich lohnen wiirden. 
Dafi bei einem gleichzeitigen Einsatz von 150—200 
Bombenflugzeugen auf ein wichtiges Ziel, der in einem 
modernen Kriege keine Ausnahme bilden wiirde, eine 
Stadt (insbesondere z. B. die Reichshauptstadt) durch 
300—400 Volltreffer schwerer Bomben in weiten Teilen 
vóllig vernichtet werden konnte, ist eine nicht widerleg- 
bare Tatsache, da Sprengbomben iiber 100 kg Eigen
gewicht, besonders solche von 300—600 kg und mehr, 
in weitem Umkreise Hauser zerstóren, auch wenn k e i n e  
direkten Volltreffer erzielt werden (die aber bei der 
Dichte unserer Stadtkernbebauung zahlreich auftreten 
miissen). Ist also der militarische Luftschutz, im Gegen
satz etwa zu Paris, das durch einen Kranz modernster 
Flugabwehrkanonen und den Einsatz eigener Jagd- 
geschwader geniigend geschutzt wird, nicht ausreichend, 
so bleibt ais sicherstes Mittel das oben genannte Ver- 
lassen des Stadtkerns durch die gesamte Bevólkerung. 
M it bombensicheren Unterstanden sind dann lediglich die 
óffentlich wichtigsten Gebaude zu versehen.

Daruber hinaus sind aber besonders in den Aufien- 
Wohnvierteln zahlreiche Schutzraume notwendig gegen 
die ebenso haufig auftretenden B r a n d b o m b e n -  
a n g r i f f e  und gegen mógliche G a s a n g r i f f e .  
B r a n d b o m b e n ,  die ein Durchschnittsgewicht von nur
0,5—2 kg besitzen, das zur Durchschlagung normaler 
Hausdacher ausreicht, werden von e i n e m  Bombenflug- 
zeug in der Zahl von 1000—2000 Stiick abgeworfen, um 
móglichst viele Brandstellen zu erzeugen, dereń gleich- 
zeitige Lóschung kaum móglich ist. Wenn von den ab- 
geworfenen 1000 Brandbomben jeweils nur 15 v. H. 
ziinden, so wiirden immer noch 150—300 Brandstellen 
entstehen (vgl. Abb. 2 u. 3). Gegen Brandbomben wer
den entweder starkere Betondacher gebaut (vgl. Artikel 
Schofiberger), oder zum wenigsten mufi der Hausluft- 
schutzwart dafur Sorge tragen, dafi alles brennbare, 
uberfliissige Geriimpel aus dem Dachboden verschwindet 
und zur Brandbekampfung geniigend grofie Mengen 
trockener Streusand mit den nótigen Schaufeln im Dach
boden lagert. Brandbomben, die aus einer Elektronhulle 
mit Thermitfiillung bestehen, erzeugen eine Hitzeentwick- 
lung von 2000—3000 0 und kónnen n i c h t  durch Wasser 
gelóscht werden, im Gegenteil erzeugen Wasserstrahlen 
einen verstarkten Funkenregen, sondern nur durch Sand. 
Trotzdem sind Handfeuerlóscher fiir  Dachstuhlbrand- 
bekampfung ebenfalls bereitzustellen. Wenn móglich, ist 
das gesamte Dachstuhlholz mit einem gut feuerabweisen- 
den Schutzanstrich zu versehen, z. B. dem bereits be- 
wahrten Cellon-Feuerschutz, der Holz und andere brenn
bare Materialien unentflammbar macht.

G a s a n g r i f f e  aus der Luft, vor denen der Laie die 
grófite Angst empfindet, sind sicher die seltensten und im 
Verhaltnis zu den beiden anderen Luftangriffsarten die 
ungefahrlichsten (Gasbombe vgl. Abb. 5). Unsere 
modernen Gasmaskenfilter schiitzen gegen jede denk- 
bare Gaszusammensetzung — also auch solche, die w ir 
im Augenblick noch nicht kennen sollten —, weil von den
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bekannten 5000 chemischen Giftverbindungen erstens 
nur etwa zehn Giftstoffe militarisch verwendbar sind und 
neue Verbindungen, z. B. das englische Pfeffergas, auch 
von unseren Chemikern erprobt werden kónnen. Ferner 
sind Gasangriffe aus der Luft deshalb weit ungefahrlicher 
ais etwa stundenlange Gasbeschiefiung durch Erd- 
artillerie, weil nur ganz bestimmte kleinere Mengen 
Kampfgas abgeworfen werden kónnen, die durch Auf- 
trieb, Windverhaltnisse, Temperatur, einsetzenden Regen, 
Nebel usw. in verhaltnismafiig kurzer Zeit verfluchtigen 
C/2—2 Stunden). Von den d r e i  A r t e n  G a s b o m b e n  
sind die ersten beiden, namlich die mit Reizstoffen ge- 
fiillten (Blaukreuz) und die mit erstickenden Kampf- 
stoffen (Grunkreuz), aus dem obigen Grunde daher 
nicht so gefahrlich wie die dritte Art, die atzenden 
Kampfstoffe (Gelbkreuz oder Lost genannt), die ais 
Tropfen und Gasnesterpfutzen haftenbleiben und sich 
selbst durch Stiefelsohlen, Kleider usw. hindurchfressen. 
Gegen diese Kampfstoffe werden die von der Teno er- 
ganzten Entgiftungstrupps der stadt. Strafienreinigung 
eingesetzt, die besondere Schutzanzuge mit Schutz- 
stiefeln (Lostschutz) tragen und mit Sauerstoffgeraten und 
Gasmasken ausgerustet sind. Die Entgiftung selbst geht 
so vor sich, dafi stadt. Sprengwagen die Strafien aus- 
giebig spruhregenartig besprengen, gleichzeitig aus dem 
Anhangerwagen durch die Chlorkalkstreumaschine Chlor- 
kalk gestreut w ird und die dahinter gehenden Trupps von 
einem bis vier Mann mit breiten Besen den Chlorkalk mit 
dem Sprengwasser zu einem Chlorkalkbrei verreiben, 
der das Gelbkreuz entgiftet. Aufier den Entgiftungs
trupps sind alle Sanitatstrupps und die Feuerwehr mit 
ebensolchen Lostschutzanzugen, mit Gasmasken und 
Sauerstoffgeraten ausgerustet. Gegen die ubrigen 
fliichtigen Kampfstoffe w ird angestrebt, die gesamte Be- 
vólkerung nach und nach mit Gasmasken auszuriisten und 
sie im Umgang mit denselben zu iiben. Zum mindesten 
aber sollen alle Schutzraume absolut gassicher aus- 
gestaltet werden.
Spreng- oder Brisanzbomben und Kampfstoffbomben be
sitzen Tropfen- bzw. Zylinderform (Abb. 4). Die Gas
bomben haben nur einen diinnen Mantel mit móglichst 
grofiem Hohlraum fiir den Kampfstoff (Abb. 5).

D er S chutzraum bau
Die bautechnische Ausgestaltung des Luftschutzraumes 
ergibt sich aus seinen Funktionen. Er soli gegen Splitter- 
wirkung von Sprengbomben, gegen Explosionsdruck, 
gegen Einsturz der Hauser und gegen Gasgefahr oder 
Feuer schiitzen.
Mit Ausnahme des Neubaues von bombensicheren 
Sammelschutzraumen sollen in einem Hausschutzraum 
nicht mehr ais 30—35 Personen hóchstens untergebracht 
werden (Verlusteinschrankung). Fiir einen Menschen in 
Ruhelage ist ais Luftverbrauch 1 cbm je Stunde zu 
rechnen. Da ais Maximaldauer eines Luftangriffes 
2—3 Stunden angenommen werden kónnen, sind je 
Person 3 cbm Luftraum erforderlich — besser 4 cbm. Ein 
Durchschnittsschutzraum mufi also ein Mindestfassungs- 
vermógen von 35 • 3 =  105 cbm Luftgehalt oder bei 2 m 
lichter Hóhe Abmessungen von rd. 5 ’ 10 m bzw. 6-8,5 m 
usw. aufweisen. Selbstverstandlich kann man diese A b
messungen auch durch mehrere Schutzraume erreichen. 
Die obengenannten Funktionen bedingen eine Reihe be- 
sonderer Einrichtungen (Abb. 6 Grundrifi):
Der Schutzraum soli wenigstens zwei getrennte Eingange 
besitzen (Verschuttungsgefahr). Mit baupolizeilicher Ge- 
nehmigung ist eventuell noch ein dritter Notausgang zum 
Nachbarhaus durch die Brandmauer hindurch zu schaffen. 
Die Notausgange sind ais solche zu bezeichnen. Ver-

2 Brandbom ben 0 ,5 —2 kg Gewicht. E lektronhulle m it Therm itfu llung
3 Sprengbom be in Tropfenform , Gewicht 1— 20 kg. 4  Z y linderfo rm  
20— 50 kg und 50— 200 kg. 5 Kam pfstoffbom be 10— 1200 kg

schlossene Turen haben die Aufschrift „geschlossen" zu 
tragen. Ferner soli stets noch ein Kellerfenster ais Not
ausgang zu benutzen sein, also nicht fest bewehrt sein. 
Der Schutzraum selbst ist mit mehreren Liegestellen (iiber- 
einander) fiir  Verletzte, Greise usw., mit Sitzbanken und 
einem grofien Tisch auszustatten. Holzfufiboden ist stets 
wegen der dadurch verursachten Federung der Unter- 
fangungen herauszureifien.

Alle T ii r e n zum Schutzraum haben n a c h  i n n e n  zu 
schlagen, wegen Verschiittungsgefahr von aufien. Die 
Turen sind am besten ais gespundete Bohsentiiren mit 
aufierem Eisenbeschlag herzustellen, noch besser ais 
Eisen hat sich Eternit bewahrt, das von aufien auf- 
geschraubt wird und einen Schmelzpunkt von 1200 “ be- 
sitzt, ferner gasundurchlassig ist. Die Eingangstiiren sind 
mit Teerstricken gasdicht abzudichten. Statt Einschub- 
schlóssern mit Schliissellóchern (Gaseinstrómen) sind 
Schubriegsl ais Verschlusse anzubringen.

Alle Decken- und Wandrisse sind sorgfaltig zu verputzen, 
Mauernischen zu Nachbarkellern sind mindestens y2stein- 
stark zementarm zu vermauern und ebenfalls zu ver- 
putzen. Diese Mauernischen kónnen bei Gefahr durch- 
schlagen werden. Schadhafter Deckenputz, z. B. Rohr- 
putz, ist vor dem Neuputz abzuklopfen. Am besten 
werden alle Wand- und Deckenflachen zusatzlich mit 
einem Wasserglas- oder Olfarbanstrich versehen, um 
auch kleine Risse zu schliefien.

Vom Schutzraum aus zuganglich mufi ein T r o c k e n -  
k l o s e t t  eingebaut werden. Alle Rohrdurchlasse sind 
sorgfaltig mit elastischen Manschetten abzudichten, am 
besten ist es, wenn keine Rohrleitungen im Schutzraum 
liegen. Im Ernstfall sind alle Haupthahne wegen Rohr- 
bruchgefahr zu schliefien, es sind Schieber und Absperr- 
hahne aufierhalb des Schutzraumes vorzusehen. Im 
Schutzraum darf k e i n  laufendes Wasser sein. Fiir die 
F r i s c h w a s s e r v e r s o r g u n g  sind nur grófiere 
Kannenbehalter, ferner fiir Kinder Thermosflaschen bereit

5 T  CL A  S S E

6 G ru n d rif i eines Scłiutzraum-Einbaues in vorhandene Kellerraum e
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zu halten. Ais B e l e u c h t u n g  sind alle sauerstoff- 
verzehrenden Beleuchtungen, wie Petroleum, Kerzen, 
Karbid, Gas usw. verboten. Ais Notbeleuchtung ist eine 
durch Trockenbatterie versorgte eigene Beleuchtung an
zulegen, da die Elektrizitatsversorgung vom stadt. Werk 
in Frage gestellt sein wird. Zur F r i s c h l u f t z u f u h -  
r u n g  sind aufierhalb beider Hausfronten Rohre bis uber 
Dach zu fuhren, durch die mittels Handbetriebventilator 
Frischluft angesaugt wird. Zwecks Filtrierung sind Filter 
einzubauen. Die Frischluftzufuhrung durch die Wrasen- 
rohre des Schornsteines ist n i c h t  einwandfrei. Ais 
Reserve ist eine Sauerstoffflasche liegend aufzubewahren, 
aus der ab und zu bei Luftmangel reiner Sauerstoff ab- 
geblasen werden kann. Es empfiehlt sich, die Befehls- 
gewalt uber den Gebrauch dieser Sauerstoffflasche eben
so dem Hausluftschutzwart zu ubertragen, wie alle an
deren Anordnungen im Hause bei Fliegeralarm. Durch 
das Ansaugen oder Abblasen von zusatzlicher Frischluft 
wird ein kleiner Oberdruck von 2—3 mm Wassersaule im 
Schutzraum erzeugt, der hinreicht, um das Eindringen von 
Gas durch kleine Risse oder die Tur zum Schleusenraum 
zu verhindern.
Im Schutzraum soli eine Hausapotheke mit Arzneimitteln, 
Mullbinden, Watte an der Wand angebracht sein, die 
vor allem Chlorkalkpulver zur Entgiftung und Heilung 
von Atzwunden enthalt. (Chlorkalk ist auf die Haut stets 
ais Brei mit etwas Wasser vermischt aufzutragen.) Ferner 
sind Sodalósung und Natriumbikarbonat zum Tranken 
der Vorhange in der Gasschleuse notwendig. (Hersteller- 
firma fur Luftschutzapotheken: A. G. fur medizinische 
Produkte, Berlin N 65, Tegeler Str. 14.) Aufier dem 
Apothekerkasten ist ein W e r k z e u g k a s t e n  mit den 
auf Abb. 7 ersichtlichen Werkzeugen notwendig. Im 
Schutzraum sollen ferner Reserveschaufel, Brechstangen, 
Reservesand, Reservedachpappe, Reservekeile, Schal- 
bretter, ein Handfeuerlóscher bereitliegen.
Die vor jedem Eingang zum Schutzraum liegende sog. 
G a s s c h l e u s e  soli wenigstens drei Personen fassen 
und reichlich mit getrankten Vorhangen versehen sein, 
andernfalls gasdichte Turen besitzen. Eine sog. Wasser- 
schleuse hat sich n i c h t  bewahrt (Greise, Kinder, Kranke). 
Die Schleuse hat den Zweck, eventuell mit dem Eintreten

eindringende Kampfgase zu verdunnen und nicht direkt in 
den Schutzraum eindringen zu lassen. Im Schleusenraum 
soli ein Kasten fur vergiftete Kleider bereitstehen, ais 
Kleiderersatz eine Anzahl Decken vorratig sein, ferner 
ein luftdicht verschliefibarer Chlorkalkbehalter.

Ausdrucklich betont mufi werden, dafi es eine N o r m  fiir 
Luftschutzraume n i c h t  g i b t ,  sondern dafi sich die bau- 
lichen Mafinahmen stets von Fali zu Fali den gegebenen 
Verhdltnissen und órtlich vorhandenen Konstruktionen an- 
passen mussen. Im Gegensatz zu der bisher ublichen 
statischen Beurteilungsweise unserer Baukonstruktionen 
sind bei eventuell aufzustellenden statischen Berechnungen 
bei Neubauten und fur alle Behelfskonstruktionen bei Ein- 
bauten von Schutzraumen vóllig neue Grundlagen ge
geben, die, in einem Satz ausgedruckt, darauf fufien, dafi 
w ir beim Hausbau stets mit r u h e n d e r ,  meist sogar 
gleichmafiig verteilter L a s t  zu rechnen haben, wahrend 
wir beim Luftschutzraumbau mit b e w e g l i c h e r  
S t u r z l a s t  rechnen mussen. Hierfur mussen wissen- 
schaftlich einwandfreie Grundlagen aber erst mathe- 
matisch gefunden werden — soweit sie uberhaupt zahlen- 
mafiig-rechnerisch oder graphisch zu ermitteln sind. Aus 
diesem Grunde ist die weitgehende Verwendung von 
Rundholz ais Stiitzen unbedingt der von Vierkantholz vor- 
zuziehen, das eine tiefere Knick- und Bruchgrenze auf- 
weist. Rundholzstiele sind, wenn móglich, mit einem 
Durchmesser von 25 cm einzubauen. Es ist nur trockenes, 
abgelagertes Holz zu verwenden, das nicht arbeitet. 
Wichtig ist ferner, dafi alle Holzkeile zum Anziehen der 
Onterfangungen und Abstutzungen móglichst genau 
gleiche Form und Lange haben, um die Sortierung nach 
gekennzeichneten Paaren sich zu ersparen, die in der Auf- 
regung des Ernstfalles eventuell nicht gefunden werden 
oder nicht mehr an ihren Platzen liegen. Die Keile sollen 
nicht zu kurz sein, 30 bis 40 cm lang und im Steigungs- 
verhaltnis von rund 12 bis 15 Grad geschnitten sein. Der 
untere Keil mufi stets von der Wand fortzulósen sein. Alle 
Onterlagsschwellen sind entweder ais Kopfstofi, eventuell 
Blattstofi oder Stofi mit Sattelholz zu verlegen. Onter- 
zijge und Schwellen sollen kraftig, mindestens 16/16, 
besser 16/20 cm oder 18/24 bzw., wo nótig, 20/26 usw. 
stark sein. Alle Konstruktionen und Keile sind unterein-
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ander mit kraftigen Bauklammern auf Zugbeanspruchung 
zu verklammern. Die Klammern sind nicht ganz einzu- 
schlagen, um sie nachziehen zu kónnen.
Die Konstruktion einer einwandfreien F e n s t e r -  
a b d i c h t u n g  gegen Splitter- und Gaswirkung ist aus 
der Abb. 8 zu entnehmen. Fensterflugel und Vergitte- 
rungen sind selbstverstandlich vorher zu entfernen. Flugel- 
muttern fiir  die Verbolzungen sind gewóhnlichen vor- 
zuziehen, weil sie ohne Werkzeuge gelóst werden 
kónnen. Bolzen und Muttern gebrauchsfertig einschmieren. 
Alle U n t e r f a n g u n g e n  sind zur Erreichung gleich- 
mafiiger Druckverteilung und Gegenwirkung gegen 
Rissebildungen oder Teileinsturze der Deckenkonstruktion 
durchweg mit starken zweizólligen Schalbrettern einzu- 
schalen, bei gewólbten Decken sind stets Lehrbógen und 
Schalung zu verwenden. Die Unterstutzungskonstruktionen 
(Binder) sind selbstverstandlich senkrecht zur vorhan- 
denen Balkenrichtung oder Tragerlage in einem durch- 
schnittlichen Abstand von rund 1,50 m untereinander aus- 
zufiihren. Die Unterzuge durfen nach den neuesten Er- 
mittlungen sogar in Seitenmauern eingelassen werden 
(aufliegen) oder verkeilt werden, um Erschutterungen 
auch auf die Wandę zu ubertragen und dadurch die

Stutzen und Unterzuge selbst zu entlasten. Die Abb. 9 bis
11 zeigen die verschiedenen Arten von Unterfangungen.

SchluBfolgerung
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, dafi nach Ver- 
kundung des in Vorbereitung befindlichen R e i c h s -  
l u f t s c h u t z g e s e t z e s  eine standige Ubung der Be- 
vólkerung im Luftschutz sowohl in Form von Fliegeralarm 
wie im Schutzraumbau, in der Hilfeleistung bei an- 
genommenen Verschuttungen, Verletzungen, Vergif- 
tungen, bei den Entseuchungstrupps, im Sanitatswesen, 
bei Lóschversuchen, ais Brandwachen usw. stattfinden 
mufi. Die Polizei wird weitgehend die Architektenschaft 
und die Bauindustrie zur fachmannischen Ausrustung und 
Schaffung von Schutzraumen heranziehen mussen, um 
eine bautechnisch einwandfreie Materialverwendung und 
Materialwahl zu gewahrleisten. Die fur grófiere Instand- 
setzungen gewahrten Reichszuschusse werden durch Ver- 
fugung des Reichsarbeitsministeriums vom 15. August 1933 
in gleicher Hóhe auch ^ur den Ausbau von Luftschutz- 
raumen gewahrt (20 v. H.), so dafi eine weitgehende 
Luftschutzbetreuung der Zivilbevólkerung zum Wohle 
Deutschlands einsetzen kann.

DAS PRAKTISCHE BEISPIEL
Klinkerschaden.

Das nachfolgende Beispiel ist nicht nur fur den Hochbau 
von Bedeutung, sondern auch fiir  den Straf3enbau, da das 
grofizugige Programm unseres Kanzlers erwarten lafit, 
dafi gerade im S t r a f 3 e n b a u  der Klinker in einigen 
Gegenden mehr Verwendung finden wird. Es ist daher 
notwendig, sich mit dem, was unter dem Begriff „Klinker" 
verstanden werden mufi, vertraut zu machen.
Bild 1 zeigt die starkę Durchfeuchtung einer Mauerecke 
(Sudwestecke des Hauses) durch Schlagregen. Es handelt 
sich um einen Klinkerbau. Die 1 Stein starken Wandę be- 
stehen aus einer halbsteinigen, in Zementmórtel ver- 
mauerten Klinkerverblendung mit einer halbsteinigen, aus 
guten Backsteinen in Kalkmórtel aufgemauerten Hinter- 
mauerung. Bei der Untersuchung des Bauschadens wurde 
festgestellt, dafi die Verfugung bis auf einige gering- 
fugige Stellen ordnungsgemafi ausgefuhrt worden war. 
Auch der Fugenmórtel selbst genugte mit einem Mischungs- 
verhaltnis von 1 :2  den Anforderungen. Dagegen fuhrte 
die Untersuchung des Steinmaterials zu dem Ergebnis, 
dafi hier, wie bei vielen anderen Klinkerbauten auch, 
Steine verwandt worden waren, die allerdings nach den 
noch bestehenden Normen ais Klinker verkauft werden 
kónnen, die aber k e i n e  K l i n k e r  s i n d .  Bei der Pru- 
fung einiger Steine nach den bisherigen DIN-Vorschriften 
stellte sich heraus, dafi alle Bedingungen erfullt wurden. 
Trotzdem waren die Steine durchlassig. Bei der Durch- 
lassigkeitsprufung eines Probekórpers (50 mai 50 cm) 
wurde festgestellt, dafi einige Steine bei dichter Beriese- 
lung und einer Windbeanspruchung von 18,9 bis 
27,9 kg/m2 (Windstarke 5 bis 6) schon nach 45 Minuten 
stark durchlassig waren. Von einem echten Klinker mufi 
aber verlangt werden, dafi er unbedingt dicht, d. h. durch- 
gesintert ist. Da mit den Normprijfungen keine Klarheit 
geschaffen werden kónnte, prufte ich nach meinen Erfah- 
rungen bei fruheren Untersuchungen die Dunnschliffe der 
fraglichen Steine. Dabei zeigte sich sehr bald der Grad 
ihrer Durchlassigkeit.
Bild 2 zeigt den Dunnschliff eines durchlassigen „Klin- 
kers". Die eckigen Teilchen sind Sandsplitter, die grau-

Dr.-lng. Meyer, Braunschweig / 4 Abbildungen

weifien Stellen órtliche Schmelzen, und die ganze ubrige 
Masse (im Bild dunkel) besteht aus gebranntem porósem 
Ton, ohne Spuren einer beginnenden Schmelze zu zeigen, 
noch von den ubrigen Schmelzmassen durchtrankt zu sein. 
Eine vollstandige Sinterung, die vom echten Klinker un
bedingt verlangt werden mufi, liegt also nicht vor. Durch 
ein feines Netzwerk von Kuhlrissen in der Brandhaut 
solcher Steine dringt bei regnerischem und sturmischem 
Wetter Wasser in das Steininnere, kann, durch die Brand
haut gehemmt, schlecht verdunsten, und aus der Summę 
der immer wieder hineingedruckten Wassermengen ergibt 
sich die uble Wanddurchfeuchtung. Wenn der Stein trotz
dem ais Klinker gehandelt werden kann, so liegt das 
daran, dafi es leicht ist, die Normenbestimmungen zu er- 
fullen, indem man den Stein gut durchbrennt, ohne ihn zu

Starkę Durchfeuchtung e ine r M auerecke (Sudwestecke des Hauses) 
durch Schlagregen
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sintern, und dabei noch eine móglichst dichte Brandhaut 
erzeugt, so dafi aufier den Festigkeitsbedingungen auch 
die Vorschriften uber die Wasseraufnahmefahigkeit erfiillt 
werden. Dabei ist z. B. bei der Druckfestigkeit zu beriick- 
sichtigen, dafi die eigentliche Festigkeit des Steines nur 
ermittelt werden kann, wenn aus dem Stein heraus plan- 
parallele W iirfe l herausgeschnitten und abgedriickt wer
den. Die dabei erreichten Festigkeiten steigen beim 
echten Klinker dann bis zu 1800 kg/cm2 (DIN: 350 kg/cm").

Bild 3 zeigt den Dunnschliff eines V o r m a u e r z i e g e l s .  
Irgendwelche gesinterten Partien fehlen ganz. Der Stein 
besteht nur aus gebranntem Ton mit den darin einge- 
betteten Sandkórnern. Um dem Leser einen Vergleich 
mit einem falschen Klinker, Bild 2, und einem echten Klin
ker, Bild 4, zu ermóglichen, war es notwendig, hier den 
Dunnschliff eines iiberhaupt sinterungsfreien Z i e g e I s 
einzufiigen.

Bild 4 zeigt nunmehr den Dunnschliff eines echten Klinkers, 
wie er eigentlich hatte verwandt werden sollen. Aus dem 
Bild geht klar hervor, dafi der Stein einheitlich von den 
Schmelzmassen durchtrankt und somit gut gesintert ist. 
In der amorphen silikatischen Grundmasse finden sich 
haufig eingebettet feinste neugebildete nadelfórmige 
Kristalle. Eine Umwandlung von Ouarzteilchen in die

ModifiKationen Cristobalit und Tridymit ist dagegen nicht 
festzustellen. Nur ein so gleichmafiig durchgesintertes 
Materiał darf in Zukunft ais K l i n k e r  gelten. Werden 
solche Klinker handwerksgerecht mit sachgemafi zu- 
sammengesetzten Mórteln vermauert, so sind Schaden, 
wie sie Bild 1 zeigt, nicht zu befiirchten.
Aber nicht nur fiir  den Hochbau ist die Festlegung eines 
echten Klinkers von grófier Bedeutung, sondern auch 
ebensosehr, wie vorstehend schon ausgefiihrt wurde, fiir 
den Strafienbau. Es ist daher notwendig, dafi sich die ver- 
anlwortlichen Stellen iiber den Begriff „K linker" klar werden, 
damit nachtragliche hohe Unterhaltungskosten derartiger 
Strafien durch Verwendung eines falschlicherweise ais 
„Klinker" angepriesenen Baustoffes vermieden werden. 
Bei einer vor kurzem erfolgten Untersuchung von Strafien- 
klinkern, die schon im Pflaster gelegen hatten und von 
denen man bereits wufite, wie sie sich bewahrt hatten, 
zeigte sich z. B. folgendes: Die von mir ais Klinker an- 
erkannten Steine lagen seit 1882 im Pflaster. Die Steine 
hatten sich auch gut bewahrt und bei mittlerem Verkehr 
kaum nennenswerte Unterhaltungskosten erfordert. Da
gegen hatten die Steine, die 1926 ais „Klinker" verlegt 
worden waren, nicht verwandt werden durfen, da es sich 
in Wirklichkeit nur um Hartbrandsteine handelte. Die 
Strafie ist jetzt nach sieben Jahren reif zum Aufreifien.

GEBAUDE-GRUNDUNGEN
Regierungsbaumeister Przygodę, Berlin / 14 Abbildungen

Behandelt werden sollen hier nur G r i i n d u n g s v e r -  
f a h r e n  b e s o n d e r e r  A r t ,  die bei  H o c h b a u t e n  
in Betracht kommen kónnen, nebst den dazu verwendeten 
B a u m a s c h i n e n .  Dagegen ist nicht Gegenstand der 
Ausfuhrungen die wichtige Frage der W a h l  d e s  g e - 
e i g n e t e n  G r i i n d u n g s v e r f a h r e n s  fiir  den je- 
weiligen Fali.

1. Ausschachtungsarbeiten
Den eigentlichen Griindungsarbeiten gehen die Aus
schachtungsarbeiten voraus, bei denen, namentlich bei 
Arbeiten grófieren Umfanges, an Stelle der Handarbeit 
vorteilhaft maschinelle Hilfsmittel, wie B a g g e r , von 
der Unternehmung einzusetzen sind.

Ais ein sehr brauchbares Gerat zum Ausheben von Bau- 
gruben auch fiir kleinere Baustellen hat sich der A T G -  
S c h a u f e l b a g g e r  erwiesen (Abb. 1), dessen kleinste 
Type theoretisch 80 cbm/Std Boden fórdert. Das motorisch 
angetriebene Schaufelrad gibt den Boden auf ein seitlich 
neben dem Rade liegendes Fórderband ab, von dem es 
auf einen Schwenkausleger mit Band zur Uberladung auf 
Fahrzeuge abgeworfen wird. Die Maschine ist in allen 
Teilen sehr beweglich und lauft auf breiten Raupenketten, 
die eine geringe Bodenpressung ergeben.

Ein sehr beliebtes Gerat ist der U n i v e r s a I - 
B a g g e r geworden, der leicht und schnell fur ver- 
schiedene Erdarbeiten umgebaut werden kann, auf
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2 M otorkran G ro fie  6 der A rde ltw erke  a u f Raupen mit 
G re ife r

1 Baugrubenaushub m it ATG -Schaufelbagger

3 Ló ffe lbagger M ode li II Menck & Hambrock, 
A ltona-H am burg

4  E im erketten-Trockenbagger, Eisenwerk W eserhutte

5 D em ag-U niversa l-K le inbagger, fe rtig  zum Transport m it Eisenbahn 6  G re ifb a gg e r m it W ipp-A us lege r der Dem ag-Duisburg

Maschinen fiir  Ausschachtungsarbeiten

Raupen oder Gleisen lauft, selbstfahrend ist oder auch 
im betriebsfahigen Zustand mit der Eisenbahn befórdert 
werden kann, so dafi er an der Baustelle sofort in den 
Arbeitsgang eingestellt werden kann. Daher eignen 
sich diese Baggergerate auch fur Baustellen kleineren 
Umfanges. Die A r d e l t w e r k e ,  Eberswalde, haben 
fur das Baugewerbe einen Kleinkran Grófle 0 mit 2 t 
Tragkraft bei 7 m Ausladung bzw. 4 t bei 4 m geschaffen, 
der mit Greifer oder Schiirfkubel (Abb. 2) versehen wird, 
aber auch mit Rammbar ausgerustet werden kann. Das 
E i s e n w e r k  W e s e r h u t t e ,  Bad Oeynhausen i. W., 
liefert fur die Ausbaggerung von Boden fur die Fun
damente von Gebauden bei groftem Aushub und 
schwerem Boden auf Raupenbandern fahrbare Lóffel
bagger in drei verschiedenen Grofien mit y2 bis 1,25 cbm

fassendem Lóffel. Ein Umbau von der normalen Lóffel- 
hochbaggerung in Lóffeltiefbagger, Planierbagger, 
Greifbagger, Schleppkubelbagger und Kranramme ist 
dabei móglich.

M e n c k  & H a m b r o c k ,  Altona-Hamburg, halten fur 
Ausschachten von Baugruben ihren Bagger Modeli II 
ais modernen Universalbagger (Abb. 3) zur Verfugung. 
Er kann je nach Bedarf ais Lóffelhochbagger, Lóffel
tiefbagger, Greifbagger, Eimerseilbagger, Planierbagger, 
Kran und Ramme benutzt werden. Lóffelinhalt 0,5 cbm.

Die D e m a g , Duisburg, hat einen neuen sehr leistungs- 
fahigen Universal-Kleinbagger Typ E 20 mit Motorantrieb 
und 550 I Lóffelinhalt, Zweihebelsteuerung, Hub- und 
Fahrwerk mit Schnellganggetriebe geschaffen, der neun
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verschiedene Gerate in sich vereinigt und sich un- 
zerlegt mit der Eisenbahn versenden lafit (Abb. 5).
In neuerer Zeit wurden besonders bei R e i h e n s i e d -  
I u n g e n mit Erfolg kleinere, aut Raupenbandern oder 
Gleis fahrbare E i m e r k e t t e n - T r o c k e n b a g g e r  
zum Aushub der Baugruben benutzt. Abb. 4 zeigt den 
kleinsten Bagger dieser Bauart des E i s e n w e r k s  
W e s e r h u t t e  auf Gleis bei solcher Arbeit.
Zu den schon vorstehend angefuhrten Einrichtungen tritt 
die Anordnung ais W i p p b a g g e r  (Abb. 6) und 
S c h r a p p e r .  Dieses Gerat soli besonders den Unter- 
nehmern gute Dienste leisten, die haufig nur kleine A r
beiten auszufuhren haben. Der Bagger fahrt bei Ver- 
sendung mit Bahn mit eigener Kraft uber eine Rampę 
auf den Wagen. Das Gegengewicht besteht aus einem 
Blechkasten mit Sandfullung, die zum Transport ab- 
gelassen wird, um an Frachtkosten zu sparen. Wege 
auf der Strafie legt der Bagger mit eigener Kraft bei 
einer Geschwindigkeit von 1,35 km/Std. zuruck. Auf 
Steigungen kann die Geschwindigkeit auf 0,84 km/Std. 
verringert werden. Die Steuerung aller Bewegungen 
beim Arbeiten ist auf das sorgfaltigste durchgebildet. 
Der Wippausleger hat sich besonders beim Arbeiten auf 
engen Platzen und beim Laden in Trichter oder Wagen, 
die nicht verschoben werden, ais sehr vorteilhaft er
wiesen. Die vom festen Stand des Baggers beherrschte 
Arbeitsflache ist wesentlich grófier ais beim Greifbagger, 
der dauernd hin und her gefahren werden mufi.

2. R a m m g e ra te
Die erwdhnten U n i v e r s a l - B a g g e r  lassen sich 
durchweg zu einer Pfahlramme umbauen. Eine beson
dere Neuheit hat die Demag in ihrem D e m a g -  
U n i o n - R a m m h a m m e r  „R 20" geschaffen, der auch 
zu Abbrucharbeiten benutzt werden kann; das Gerat 
erhalt dann statt des Hammersatzes einen schweren 
Abbaumeifiel. Die Hammer werden gewóhnlich in der 
ublichen Weise mit Dampf betrieben. Lediglich bei A r
beiten unter Wasser, wenn sich der ganze Hammer im 
Wasser befindet, mufi Prefiluft verwendet werden. Der 
Rammhammer ist 3 t schwer und ubt minutlich bis zu 
250 Schlage bei einem grófiten Hub von 0,4 m aus. 
Durch die hohe Schlagzahl wird der Arbeitsvorgang 
beschleunigt, da der zu rammende Gegenstand in un- 
unterbrochener Bewegung gehalten wird. Die Erschutte- 
rungen auf die nahere Umgebung der Arbeitsstelle sind 
dabei erheblich schwacher ais bei schwerem freifallenden 
Bar. Auch bei beengtem Raum ist das Rammen gut 
durchfuhrbar (Abb. 7). Der Hammer wird an einem Kran 
oder Dreibock zum Freirammen aufgehangt, kann aber 
auch an einem Rammgerust gefuhrt werden.
Hingewiesen sei ferner auf die D e m a g - P f a h l -  
r a m m e n ,  die ais E x p l o s i o n s r a m m e n  arbeiten. 
Elektrische, durch ein Uhrwerk automatische Ziindung 
gibt ein ununterbrochenes Schlagen. Die Rammen wer
den in funf Grofien von 65 bis 500 kg Fallgewicht ge
baut. Die 200-kg-Ramme dient zum Rammen von Holz- 
pfahlen uber 20 cm Dm, fur eiserne Spundwande usw.

3 . Umschlieftung d e r B augrube
E i s e r n e  S p u n d w a n d e  verschied. Systeme haben 
in letzter Zeit w e i t e r e  V e r v o l l k o m m n u n g e n  
erfahren. H o e s c h ,  Kóln-Neufi, hat einige Ande
rungen in der Profiltabelle vorgenommen. Die V e r -  
e i n i g t e n  S t a h l w e r k e ,  Dortmunder Union, haben 
neue Profile, die in Abb. 8a—c mit einigen naheren An- 
gaben dargestellt sind, herausgebracht. Das Profil weist 
eine gleichmafiige Wandstarke von 9,5 mm auf und lafit 
sich daher gut rammen und oft wiederverwenden. Die

Wahl des Profiles geschieht im allgemeinen nach ramm- 
technischen Gesichtspunkten. Bei normalen Bodenver- 
haltnissen wird man folgende Profile wahlen: 
bei 3 — 6 m Bohlenlange Larssen Profil O a , O , Ib

/< 5—  8 m ,, „  „  |q und I
„  8— 16 m „  „  „  l |a , II, li la , III und X
„  grófte ren  Bohlenldngen , ,  ,, IVa bis VI.

Bei der Grundung von Hochbauten erfreuen sich die 
S t a h l s p u n d b o h l e n  S y s t e m  L a r s s e n  zuneh- 
mender Beliebtheit. Ais Grunde werden angefuhrt: Die 
gute Rammfahigkeit bedingt Ersparnisse an Rammkosten 
und Bauzeit. Die Bohlen lassen sich sehr leicht wieder 
ziehen und kónnen aufierdem allen Anforderungen beim 
Rammen standhalten, so dafi mit einer langen Lebens- 
dauer und ófterer Wiederverwendungsfahigkeit (6- bis 
lOmal) gerechnet werden kann. Da der Ouerschnitt der 
Bohle sehr gering ist, so entstehen beim Rammen nur 
wenig Erschutterungen, die ganzlich vermieden werden, 
wenn man zum Rammen die modernen D e m a g -  
U n i o n - R a m m h a m m e r  (s. o.) benutzt. Ein Beispiel 
der Baugrubenumschliefiung zeigt Abb. 10.
F r i e d. K r u p p  A .-G . Friedrich-Alfred-Hutte hat so- 
eben ein neues Handbuch uber S t a h l s p u n d w a n d e  
„ B a u a r t  K r u p p "  und L e i c h t p r o f i l e  bzw. 
K a n a l d i e l e n  herausgegeben. Die neue Stahlspund- 
wand „Bauart Krupp" (Abb. 9a—c), mit dereń Herstellung 
1930 begonnen worden ist, besteht aus Z-Eisen, die an 
den keulenfórmig verdickten Enden der Flanschen durch 
besondere l-fórmige Schlósser verbunden werden. Die 
wesentlichsten Unterschiede gegenuber den bisher 
ublichen Bauarten liegen in der losen Schlofiverbindung 
und darin, dafi die Flanschen senkrecht zum Steg stehen. 
Die Trennung von Bohle und Schlofi gibt verhaltnismafiig 
einfache Walzungen und ermóglicht, die Z-Eisen aus 
normalem Stahl (St. 37, 12), die Schlósser aus hoch- 
wertigem Stahl mit einer Festigkeit von 50—60 kg/mnr 
(St. 50, 11) herzustellen. Um das Einrammen zu er- 
leichtern, sind die Schlósser am unteren Ende meifiel- 
artig angespitzt. Die bei der Herstellung der Schlofi- 
spitze entstehenden Zwickel werden voll zugeschweifit, 
so dafi sich die Keulen der Z-Eisen auf diese Zwickel 
aufsetzen. Die Spitze steht dadurch etwa 6—7 cm uber 
dem unteren Rand der Z-Eisen vor, wahrend das Schlofi 
am oberen Ende eine Kleinigkeit zurucksteht, so dafi der 
Rammschlag nur die Z - Eisen und nicht die Schlósser 
trifft. Die Schlósser werden beim Rammen von den 
Keulen der Z-Eisen mitgezogen; sie ragen nicht uber die 
Vorderansicht der Spundwand hervor, so dafi diese glatt 
bleibt. Der zu den Flanschen senkrecht stehende Steg 
wirkt gunstig auf das Verhaltnis Widerstandsmoment 
zum Gewicht der Krupp-Stahlspundwande ein. Die Form 
des Schlosses sichert auch grofie Wasserdichtigkeit.

4 . V ersch iedene Pfah lgrundungssystem e
Man unterscheidet R a m m - oder B o h r  pfahle, die z. T. 
erhebliche Unterschiede in der Tragfahigkeit zeigen. Da
her sind auch die baupolizeilich zulassigen Belastungen 
verschieden. Ein R a m m pfahl darf bei 31 cm Dm 
hóchstens mit 31 t, bei 40 cm Dm mit 48 t, ein B o h r  pfahl 
bei 30 cm Dm mit 301, bei 40 cm mit 40 t belastet werden. 
Bei den B o h r  pfahlen unterscheidet man solche mit v e r - 
I o r e n e m und solche mit w i e d e r g e z o g e n e m  
Bohrrohr. In beiden Fallen versucht man durch das Her- 
stellungsverfahren die Tragfahigkeit des Pfahlkórpers und 
die Lastiibertragung an das Erdreich, die durch das Auf- 
lockern des Bodens um das Bohrrohr bei seinem Abteufen 
gelitten hat, zu verbessern. Dies ist bei Wiederausziehen 
des Bohrrohres besonders gut móglich, indem durch Ein- 
bringen des Betons unter Druck eine innigere Verbindung 
des Schaftes mit dem Erdreich wiederhergestellt wird.
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8 a Profil O a. Gewicht 15,7 kg /lfdm -Bohle , 48 ,4  kg /qm -W and 
W iderstandsm om ent 116 cms/lfdm -W and

r * r

8 b Profil O . Gewicht 15,4 kg/lfdm -Bohle, 56,0  kg /qm -W and, 
W iderstandsm om ent 121 cms( Ifdm -W and

■V,

8 c  Profil X. Gewicht 46,8 kg/lfdm -B ohle , 104 kg /qm -W and, 
W iderstandsm om ent 356 cms/lfdm -W and

8 a —c Larssen-Spundwandprofile der Y ere in ig ten  Stahlwerke A .G . Dortm under Union

7 Demag-Union-Ramm-Hammer „R  2 0 '

zu 9
9  a N orm ale Ouerschnitte, 8 Profile, Gewicht Itdm/Bohle m it Schlofi 42,1 bis 107,4 kg, 
W iderstandsm om ent d g l. 307 bis 1560 cm1

9 b  Kasten-Ouerschnitt, 6 Profile, Gewicht Ifdm /Stab 146 bis 354 kg, W iderstandsm om ent 
1400 bis 8110 cm1

9 e  Leichtprofile , 8 Profile, Gewicht 14,9 bis 35 ,8 , W iderstandsm om ent 16,0 bis 113 cm’

N orm a ler Ouerschnitt KI

J i

Kasten- 
SSs Ouerschnitt

Le i cht p ro fil KSI

9  a — c Stahlspundwand K rupp . Fried. Krupp A. G ., Rheinhausen (N iederrhe in) 

Rammen, eiserne Spundwande

10 W arenhausgrundung in Schanghai m it Larssen- 
S tahlspundwand, Profil II

Bohrpfahle werden vornehmlich dort anzu- 
wenden sein, wo es sich um Pfahlgrundungen 
bei n a c h  d e r  H ó h e  s e h r  b e e n g t e n  
R a u m v e r h a l t n i s s e n  handelt und E r- 
s c h u t t e r u n g e n  durch Rammen in Hin- 
blick aut benachbarte Bauten n i c h t  ż u 
l a s s i g s i n d .
Ais besondere Art der Eisenbetonpfahle 
stellen sich neuerdings die S c h l e u d e r -  
b e t o n - R a m m p f a h l e  der B e t o n -  
S c h l e u d e r w e r k e ,  Nurnberg, dar. Sie 
kónnen eingerammt oder eingespult wer
den und werden in allen praktisch vor- 
kommenden Langen und normalerweise fur 
Tragfahigkeiten von 10 bis 40 t hergestellt. 
Der giinstige Kreisquerschnitt und der sich 
beim SchleuderprozeG bildende Hohlraum 
ergeben bei gleicher Tragfahigkeit eine er- 
hebliche Gewichtsersparnis Vollbetonpfahlen 
gegeniiber, wodurch der Transport und die 
Rammarbeiten erleichtert und verbilligt 
werden. Infolge ihrer konischen Form 
— Anzug 15 mm auf 1 Ifdm — besitzen
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sie eine weit hóhere Mantelreibung ais zylindrische Pfahle 
gleichen Querschnitts, so dafi dadurch die Tragfahigkeit 
erheblich gesteigert wird. Es besteht auch die Móglich
keit, die Pfahlspitze durch eine Jungfer aus dem Schaft 
zu lósen und tiefer hinab zu rammen und dann einen 
etwas breiteren Pfahlfufi durch Einpressen von Beton zu 
schaffen. Hohe Festigkeit und Dichte des Betons, die 
durch das patentierte Schleuderverfahren erzielt werden, 
gewahrleisten eine hohe Biegungsfestigkeit und schliefien 
Beschadigungen des Pfahles beim Rammen fast voll- 
kommen aus. Der besonderen Dichte ist auch die grofie 
Widerstandsfahigkeit gegen Angriffe von Meer- und 
Moorwasser sowie Kohlensaure usw. zuzuschreiben.

Die Firma August W o l f s h o l z ,  P r e f i z e m e n t -  
b a u A. G., Berlin, wendet zur Grundung von neuen Bau- 
werken wie auch zur nachtraglichen Standfestmachung 
von abgesackten Bauteilen ihre P r e f i b e t o n p f a h l e  
und B l e c h h u l s e n p r e f i p f a h l e  an. Die Bohrrohre 
dieser Pfahle werden nach dem Bohrverfahren bis in die 
tragfahigen Untergrundschichten abgeteuft. Dadurch wird 
die Anordnung dieser Pfahle unmittelbar neben bestehen- 
den Gebauden sowie innerhalb solcher (Abb. 11) bei 
ganz beschrankten Raumverhaltnissen und ohne irgend- 
welche Erschutterungen móglich. Die Entnahme des Bohr- 
guts aus dem Bohrrohr gibt sicheren Aufschlufi iiber die 
im Untergrund vorhandenen Bodenschichten. Jede be- 
liebige, statisch erforderliche Pfahlbewehrung kann nach 
Entfernung des Bohrgutes auf die ganze Pfahllange ein
gebracht werden. Das Bohrrohr wird dann oben luftdicht 
abgeschlossen und das im Bohrrohr anstehende Grund
wasser mittels Druckluft von entsprechender Spannung 
herausgedriickt, so dafi der Pfahlbeton in Mischung 1 :4  
im Trocknen eingebracht werden kann. Eine Entmischung 
und Durchwasserung des Betons wird dadurch vermieden. 
Der Beton wird unter erhóhtem Druck schichtenweise in 
das Rohr eingeprefit und dieses nun langsam wieder 
hochgebracht. Zwecks Bildung eines verdickten Pfahl- 
fufies sowie von Wulsten auf der ganzen Pfahllange wird 
die Druckluft auf den Pfahlbeton stofiweise aufgelassen, 
wodurch gleichzeitig eine erhebliche Verfestigung und 
Verdichtung des Betons eintritt. Die starken Wulsten- 
bildungen (Abb. 12) ermóglichen die Anwendung des 
Pfahles ais Druck- wie Zugpfahl und gewahrleisten eine 
sehr grofie Tragfahigkeit. Bei einer letzthin an einer 
Berliner Baustelle durchgefuhrten Probebelastung eines 
Pfahles von 40 cm Dm und rund 8 m Lange mit einer Auf- 
last von 1001 zeigte sich eine bleibende Einsenkung von 
nur rund 2,5 mm. Falls im Untergrund betonschadliche 
Stoffe vorhanden sind, werden B l e c h h u l s e n p r e f i 
p f a h l e  ausgefuhrt, bei denen Blechrohrhulsen vpn etwa
3 mm Wandstarke durch Aufeinanderschweifien einzelner 
Rohrstucke im Bohrverfahren abgeteuft werden. Das Rohr 
verbleibt im Boden und wird nur beim Einpressen des 
Betons zwecks Bildung eines verdickten Klumpfufies ein 
kurzes Stuck hochgezogen. Zur Bildung eines starken 
Fufies wird das patentierte Sonderverfahren der stofi- 
weisen Einwirkung der Druckluft auf den Pfahlbeton an- 
gewendet. Das Bohrinnere kann noch einen Schutz- 
anstrich mit Inertol oder dergl. vor Abteufen erhalten.

Aus dem Arbeitsbereich der Firma B o s w a u  & K n a u e r ,  
Berlin, und ihrer Tochtergesellschaft Gottlieb T e s c h 
seien die interessanten Grundungsarbeiten bei der Er- 
neuerung der infolge des Absinkens des Grundwassers 
verfaulten hólzernen Pfahlkópfe und -roste durch Eisen- 
betonpfahle und -bankette bei den Fundamenten der 
U n i v e r s i t a t s a u l a  in Berlin erwahnt. Die Pfahle 
wurden ais Bohrpfahle zu beiden Seiten der Mauer inner
halb des Gebaudes im Keller und aufierhalb in einer dem 
Kellerniveau entsprechenden tiefen Baugrube hergestellt.

Der aggressiven Wasser wegen wurden die 4 mm starken 
Blechhulsen, die innen und aufien mit Asphaltose ge- 
strichen waren, im Boden gelassen. Entsprechend der 
gegebenen Kellerhóhe wurden die einzelnen, nur 2 m 
langen Rohrstucke nach Heruntertreiben des ersten Teils 
aufgeschweifit, die Schweifistelle mit Asphaltose ge- 
strichen und sodann das Rohr weiter heruntergeteuft. 
Nach Beendigung der Bohrarbeiten wurde nach einem 
besonderen Verfahren unter Wasser im Pfahlfufi ein 
Betonpfropfen hergestellt, so dafi das Wasser aus- 
gepumpt und die Eisenbewehrung im Trocknen ein
gebracht werden kónnte.

Fiir einen W o h n h a u s b l o c k  i m B e r l i n e r  N o r d -  
o s t e n  mufite, um Erschutterungen durch Rammen auf 
Wohnhauser in allernachster Nachbarschaft zu ver- 
meiden, eine Pfahlgrundung mit Bohrpfahlen ausgefuhrt 
werden, die einen verbreiterten Fufi erhielten. Der Pfahl
fufi wurde mit einem eigens konstruierten Spezialbohrer 
in dem tonigen Boden unter dem Bohrrohr hergestellt, 
wobei der Boden in zwischen den Bohrer gespannten 
Sacken aus dem Bohrloch herausgeholt wurde. Sofort 
nach dem Ausbau des Bohrguts erfolgte das Betonieren 
und unter Ziehen der Hulse nach Einbringen der Be- 
wehrung das Ausbetonieren des Pfahles. Vor Beginn des 
Baues wurden Probebelastungen ausgefuhrt. Es zeigte 
sich, dafi die mit verbreitertem Pfahlfufi ausgebildeten 
Bohrpfahle von 7,4 m Lange eine in diesem Falle um 
65 v. H. grófiere Tragfahigkeit aufwiesen ais ausgefuhrte 
Probebohrpfahle ohne verbreitertem Pfahlfufi von 
gleicher Lange in demselben Boden.

Die Firma G r u n  & B i l f i n g e r  A. G., Mannheim, stellt 
ebenfalls P r e f i b e t o n p f a h l e  nach einem ihr paten- 
tierten Verfahren her, das schon fur eine Reihe verschie- 
dener Grundungen unter beengten Bauverhaltnissen und 
dem Erfordernis erschutterungsfreier Herstellung ver- 
wendet wurde. Ein Vortreibrohr von etwa 360 mm Dm 
wird mit Bohrgeraten oder Pumpen auf die erforderliche 
Tiefe abgeteuft und das Eisengerippe der Pfahlbewehrung 
in das Rohr eingehangt. Auf das Rohr wird eine Betonier- 
schleuse (Abb. 13) geschraubt, die aus einem luftdichten 
Fiillraum mit oberer verschliefibarer Einfullóffnung und 
einer Abschlufiklappe besteht. Unter die geschlossene 
Klappe wird Druckluft in das Bohrrohr geprefit, wodurch 
das Grundwasser entweder in den Untergrund, falls 
dieser genugend durchlassig ist, verdrangt oder durch ein 
bis zur Pfahlsohle reichendes Entwasserungsrohr uber die 
Schleuse abgefuhrt wird. Der Uberdruck bleibt wahrend 
des Betonierens bestehen. Der weiche und fette Beton 
wird durch die Einfullóffnung in der Schleusendecke sicht- 
bar und in gunstigster Kornmischung eingebracht, sodann 
der obere Deckel geschlossen, die untere Klappe ge- 
óffnet, so dafi die gesamte Betonmasse auf einmal in das 
Bohrrohr abgleitet. Dies kann sich je nach der Beton- 
menge mehrmals wiederholen. Die Betonierschleuse 
wird sodann durch einen Verschlufideckel mit Anschlufi 
fiir  Druckwasser ausgewechselt, um mit diesem das Vor- 
treibrohr zu ziehen, indem das Druckwasser zwischen 
Beton und Rohrdeckel wirkt. Bei diesem Vorgang ist es 
ausgeschlossen, dafi der Pfahl beim Hochziehen des Vor- 
treibrohres abreifit oder die Tragfahigkeit des Pfahles 
durch Verringerung des Ouerschnitts oder Entmischen des 
Betons herabgemindert wird. Nach Untersuchungen findet 
eine gute Einpressung des Betons in den Baugrund und 
in die nachgiebigen Stellen der durchfahrenen Boden
schichten statt.

Die B e t o n  - u n d  T i e f b a u g e s e l l s c h a f t  M a s t ,  
Berlin, wendet drei verschiedene Grundungsverfahren an:
1. Betonrammpfahl „System Mast", 2. Betonbohrpfahl 
„System Michaelis-Mast", 3. Chemisches Yerfestigungs-
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11 A bteufung zur H erstellung eines W olfsholz-P re fibetonpfah les in einem G ebaude

12 A usgegrabener P re fibe tonp fah l, System W olfsholz

PreBbetonpfahle und
G rundwasser-
Abtenkung

Gebaudegrundungen

L f i
i I

14 Siemens-Tauchpumpe 
in T ie fbrunnen13 Betonierschleuse f i i r  P re fibe tonp fah le  d e r Grun & B ilfinger A. G ., Munchen
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verfahren nach Dr. Joosten. Beim B e t o n r a m m p f a h l  
„ S y s t e m  M a s t"  wird eine dunne Blechhulse mit paten- 
tierter Spitze mit Hilfe einer lose in der Hulse sitzenden 
Jungfer eingerammt, die Jungfer wieder herausgezogen 
und die im Boden verbleibende Hulse mit Beton ein- 
schliefilich der etwa erforderlichen Rundeisenbewehrung 
ausgefullt. Der Beton ist somit keinen Rammschlagen aus- 
gesetzt. Mit dem Bau kann sofort begonnen werden, 
da auf Erharten des Betons nicht zu warten ist. Die 
Schaftlange kann an wechselnde Tiefenlagen des guten 
Baugrundes durch Anschweifien erforderlicher Rohrlangen 
an die Blechhulse angepafit werden. Das Rammen er
folgt mit leichtem Rammgeraf von 1 t Bargewicht. Dem- 
gemafi sind die Erschutterungen beim Rammvorgang 
gering, die noch durch das Luftpolster um die Jungfer her
um gemindert werden. Zum Schutz des Betons gegen 
Moorsaure erhalt die Hulse nach dem Rammen einen 
patentierten Innenanstrich. Von der Berliner Baupolizei 
ist fur Pfahldurchmesser von 32 cm 31 t, fur 40 cm 481 Be- 
lasfung zugelassen. Beim B o h r p f a h l  „ S y s t e m  
M i c h a e l i s - M a s t "  wird ein in ublicher Weise bis in 
den guten Baugrund getriebener Bohrrohrstrang in voller 
Hóhe bzw. in wenigen grofien Absatzen mit plastischem 
Beton ausgefullt. Dieser wird dabei, auf einer Fufiplatte 
ruhend, durch die gleichzeitig das Wasser aus dem Bohr- 
rohr verdrangt wird, abgesenkt. Die Betonsaule wird dann 
oben erforderlichenfalls abgedichtet und nach Aufsetzen 
einer Druckhaube auf das Bohrrohr einem Luftdruck von 
mehreren Atmospharen ausgesetzt. Unter diesem Druck 
wird gleichzeitig der Beton nach unten und seitlich in den 
Erdboden hineingeprefit und das Bohrrohr nach oben ge- 
trieben und wiedergewonnen. Die Berliner Baupolizei 
hat fur einen Mastpfahl mit 30 cm Dm eine Hóchst- 
belastung von 30 t, mit 40 cm Dm 40 t zugelassen. Bei 
geeignetem, d. h. sandigem Untergrund kann die Trag
fahigkeit des Pfahles noch durch Ausbildung eines 
Klumpfufies gesteigert werden, der unter Anwendung 
des c h e m i s c h e n  V e r f e s t i g u n g s v e r f a h r e n s  
n a c h  Dr.  J o o s t e n * )  im Boden hergestellt wird.

Bei diesem chemischen Verfahren werden durch Ein- 
spritzen chemischer Losungen sandige oder kiesige 
Massen, gleichviel ob uber oder unter Wasser lagernd, in 
beliebiger Machtigkeit und Ausdehnung sandsteinartig 
verfestigt. Benutzt werden Chemikal I: eine Kieselsaure- 
lósung, Chemikal II: eine Salzlósung. Durch Einwirken 
beider Chemikalien aufeinander innerhalb loser Sand- 
massen wird ein Kieselsaure-Gel ausgeschieden, wodurch 
eine sofortige und bleibende Verfestigung der Massen 
eintritt. Eine Abbindezeit ist nicht erforderlich. Durch in 
das Erdreich eingefuhrte Rohre aus hochwertigem Stahl 
von 25 mm Dm, die mit einer Spitze versehen sind ond am 
unteren Ende auf 50 cm Lange eine feine Perforierung 
aufweisen, werden die Chemikalien unter hohem Druck 
in das zu versteinende lose Erdreich geprefit. Das etwa 
im Boden vorhandene Wasser wird hierbei verdrangt. 
Zunachst wird Chemikal I eingespritzt, und dann Chemi
kal II wahrend des Hochziehens des Rohres absatzweise. 
Die Versteinung ist gegen betonschadliche Sauren un- 
empfindlich. Sie genugt gegen Bodenbewegungen wah
rend des Baues. Ein Wassereindrang wird yerhindert. 
Die Festigkeit der versteinten Schicht hangt von der Be- 
schaffenheit der Bodenarten ab. Man kann mit einer 
Druckfestigkeit von 10 bis 30 kg/cm2 bei feinem Sand und 
von 40 bis 90 kg/cm2 bei Kies rechnen. Die Boden- 
versteinung kann zur Baugrundverbesserung fur die 
Grundbauten neu zu errichtender Gebaude wie zur Ver-

*) A nm erkung d e r S chriftle itung . Vg l. auch DBZ 1930, Konstr.-Beilage 
S. 6 0 ; Jahrg. 1932, S. 80.

hinderung seitlicher Bodenbewegungen zur Sicherung ge- 
fahrdeter Gebaude angewendet werden. Bei der Unter- 
fahrung einer Giebelmauer der F r a u e n k l i n i k  zu  
B e r l i n  wurde ein stutzmauerahnlicher Kórper von 4 m 
mittlerer Breite und 13 m Tiefe versteinert.

Die S i e m e n s - B a u u n i o n  hat das Verfahren ver- 
schiedentlich, auch zum Abdichten von Bauwerken 
gegen Wasserandrang, mit Erfolg angewandt. Es 
ist gleich, ob die zu bearbeitenden Bauteile aus Beton 
oder Mauerwerk bestehen. Die abzudichtenden Bau- 
werkskórper werden angebohrt an den Stellen, wo die 
Undichtigkeiten auftreten. In die Lócher werden Rohr- 
stutzen eingefuhrt und abgedichtet, durch die die Chemi
kalien so lange eingeprefit werden, bis eine vollkommene 
Abdichtung erreicht ist. Die aufieren Beschadigungen 
werden durch lagenweises Aufbringen von „S i k a"- 
Beton im B e t o n s p r i t z v e r f a h r e n  ausgebessert.

N a c h t r a g l i c h e  E i n b a u t e n  i n b e s t e h e n d e  
G e b a u d e ,  dereń Sohle unter den Grundwasserspiegel 
herabreicht, sind mit Hilfe der G r u n d w a s s e r -  
a b s e n k u n g s m e t h o d e  mit Erfolg durchgefuhrt wor
den. Ais Beispiel sei der Um- und Erweiterungsbau der 
S t a a t s o p e r  zu Berlin, Unter den Linden, angefuhrt. 
Hier mufite zur Schaffung einer neuzeitlichen Buhnen- 
tiefeinrichtung ein Eisenbetontrog eingebaut werden, 
dessen Sohle 9,4 m unter dem normalen Grundwasser
spiegel liegt. Dabei wurden zum erstenmal zur Erganzung 
der Dreistaffelanlage bei der Wassersenkung T i e f -  
b r u n n e n eingesetzt, die mit elektrisch betriebenen 
T i e f b r u n n e n p u m p e n  der SSW ausgerustet waren, 
und der dortige wie weitere Erfolge mit Tiefbrunnen- 
senkungsanlagen beim Bau der U n t e r g r u n d -  
b a h n e n  am A l e x a n d e r p l a t z  u. a. O. haben da
zu gefuhrt, dafi dies Absenkungsverfahren mehr und 
mehr an die Stelle der Staffelsenkung tritt. Das Ver- 
fahren hat den grofien Vorteil, dafi man ohne Staffelung 
die in Frage kommenden Absenkungen i n e i n e m  
Z u g e  bewirken kann. Die Unterfahrung bestehender 
Gebaude, Tiefkellereinbauten bei vorhandenen Ge- 
bauden sind Arbeiten, die, sofern sie unter Grundwasser- 
senkung erfolgen mussen, durch die Anwendung von 
Tiefbrunnen wesentlich erleichtert werden. Erdarbeiten, 
die den Zusammenhalt des Bodens in der Nahe der zu 
unterfangenden Gebaudeteile stóren, fallen weg.
Mit der Verbilligung der T a u c h m o t o r p u m p e n  wird 
die Absenkungstiefe, von der an die Tiefbrunnensenkung 
wirtschaftlich wird, sich vermindern. Die S ie  m en s- 
T a u c h p u m p e n  (Abb. 14), bei denen hochwertige 
Kreiselpumpen mit Kurzschlufilaufer - Drehstrommotoren 
zusammengebaut sind, werden fiir Fórdermengen bis zu 
3000 l/min und Fórderhóhen bis zu 200 m geliefert. Die 
Pumpen in langgestreckter zylindrischer Bauart haben 
einen Aufiendurchmesser von 240 bis 370 mm je nach 
Leistung und kónnen in Bohrlócher von etwa 275 bis 
400 mm I. W. versenkt werden. Bei der TO-Pumpe ist der 
Tauchmotor oberhalb der Pumpe, bei der TU-Pumpe 
unterhalb derselben angeordnet. Die Pumpe wird an der 
Druckrohrleitung in das Bohrrohr in bestimmter Tiefe ein- 
gehangt. Der Einbau kann auch bei sehr beschrankten 
Raumverhaltnissen preiswert erfolgen. Die Baugrube 
bleibt frei von Hilfsrohrleitungen. 12 bis 15 Pumpen 
kónnen an eine elektrische Schaltstelle angeschlossen 
werden. Die Pumpen sind leicht zu uberwachen und 
bieten hohe Betriebssicherheit. Der Motor ist durch zweck- 
mafiige Stopfbuchse gegen Eindringen von Wasser ge
schutzt. Gleichwohl infolge Undichtigkeiten eintretendes 
Wasser wird mit Hilfe eines leichten tragbaren Kom- 
pressors ausgestofien.
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Hunnewellhutte auf der Alb
Baugestaltung: Reg.-Baumeister Adolf Schuhmacher, Basel

In einem unweit Stuttgart gelegenen schónen Schigelande 
auf dem Kalten Feld bei Degenfeld hat sich die Stutt- 
garter Studentenschaft mit Mitteln aus einer Stiftung des 
in Oberschlesien gefallenen deutsch - amerikanischen 
Studenten W alter Hunnewell und mit staatlichen und pri- 
vaten Zuschussen eine einfache, aber zweckmafiige ge- 
raumige Schihutte und Erholungsstatte geschaffen. Das 
langgestreckte Holzhaus liegt auf einem Auslaufer der 
Albberge des Kalten Feldes, einer Bergnase oberhalb 
Degenfeld. Der Blick schweift weithin Ober schónes 
schwabisches Land. Wegen des bewegten Gelandes 
mufite das Haus zweigeschossig gestaltet werden. Im 
Erdgeschofi sind Raume fur die Schiabstellung, Werkstatt, 
Heizung usw. untergebracht. Im Obergeschofi befinden 
sich die getrennten Schlafraume fur Studenten und 
Studentinnen, einfcrch, sauber und anheimelnd. Sodann 
Waschraume, Kuchę und zwei geraumige Tagesraume. 
Das Haus fa fit insgesamt 50 Betten und bis etwa 70 Ma- 
tratzen. Die Schlafraume fur die mannlichen Studierenden 
liegen im Norden, im Suden Tagesraum und Kuchę, im 
Osten die Raume fur die weiblichen Gaste. Das Dach- 
geschofi ist noch nicht ganz ausgebaut. Es birgt ein Not- 
lager, zwei weitere Massenlager und einen bes. Raum fur

den Kursleiter. Ein Raum fur den Hauswart ist im Unter- 
geschofi eingebaut. Der Eingang fur die Schileute liegt, 
der luftigen Windę wegen, nach Suden. Auf der West- 
seite ist noch ein besonderer Eingang, der nur im Sommer 
benutzt werden soli. Wasserleitung und elektrisches Licht 
sind ebenfalls vorhanden. Das Wasser wurde im be- 
nachbarten Tal gefafit und durch eine kostspielige Leitung 
zum Haus gebracht. Das ganze Haus ist durch Sammel- 
heizung angenehm durchwarmt; Dach und Wandę sind 
gut isoliert. Auf dem massiven Untergeschofi aus Stampf- 
beton baut sich das Hauptgeschofi und das Dachgeschofi 
in 10 cm starker Holzbohlenkonstruktion auf. Vor dem 
Haus liegt noch ein etwa zehn Morgen grófier Platz, der 
nach und nach zu einem Sportplatz ausgebaut werden 
soli. Auch zwei Tennisplatze sollen errichtet werden. 
Neben der Hutte plant man noch ein kleines Schwimm- 
bad. Die Hutte soli zum Mittelpunkt eines grofien 
Wandergebietes werden, das von Lorch, Gmund, Góp- 
pingen und Geifilingen erreicht werden soli. Vorgesehen 
ist auch, die Hochschulmeisterschaften hier abzuhalten. 
Die Gesamtkosten des Baues, einschliefilich der Wasser- 
anleitung und der elektrischen Fernleitung, betrugen 
80 000 RM.
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Ansicht der Ostseite 1: 300

Grundrisse 1 : 400

O uerschniłt 1 : 300
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Blick a u f d ie  E ingangshalle im Suden

Hunnewellhutte auf der Alb

Eingang d e r W estseite 
A u fnahm en : Foto lazi, S tu ttgart
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Punkt A des Grundrisses Seite 824 . M. 1 :12

Waschraum im ErdgeschoO

Schnitt
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Treppe in der Halle im HaupłgeschoO

Hunnewellhutte auf der Alb
Baugestaltung: Reg.-Baumeister Ado lf  Schuhmacher, 
Basel

Blick in einen Schlafraum. M etallbeMen. W andę : rohe, ge- 
hobelte  Holzbohlen
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ALTERSHEIM BUCKÓW /  MARKISCHE SCHWEIZ

Das Haus wurde fur den Provinzialausschufi fur Innere 
Mission in der Mark Brandenburg errichtet, der in der 
Provinz bereits acht Altersheime besitzt. Das Haus ist fur 
etwa 60 alte Leute, Manner und Frauen, bestimmt, die in 
50Zimmern, uberwiegend in Einzelzimmern, untergebracht 
sind. Ais Gemeinschaftsraume sind vorhanden ein Speise- 
raum im Sockelgeschofi, unmittelbar mit der Kuchę durch 
die Anrichte in Verbindung stehend, sowie Tagesraume 
in den Hauptgeschossen. Fur die leitende Oberin, die 
Schwestern, Madchen und einen Hausburschen sind Raume 
im Sockelgeschofi und den oberen Geschossen vor- 
handen. Ferner liegen im Sockelgeschofi die Kochkuche 
mit Vorratsraumen, die Waschkuche sowie Raume fur die 
Sammelheizung und die Warmwasserversorgung. In 
allen Geschossen sind die erforderlichen Toiletten und 
Bader vorhanden, desgleichen in jedem Geschofi eine 
Teekuche, die mit der Kochkuche durch Speisenaufzug in 
Yerbindung steht. Der Bauplatz wurde von der Stadt

Baugestaltung: Jurgen Bachmann, Berlin

Bucków geschenkweise zur Verfugung gestellt. Es ist ein 
hervorragend schon gelegenes Gelande auf einem Berg- 
abhang, unmittelbar am Hochwald, mit weiter Aussicht in 
die Markische Schweiz. Das Gebaude pafit sich dem 
bergigen Gelande an. Die Wohnraume der Insassen 
haben Ost- bzw. Westlage. Kuchenraume, Toiletten, 
Bader usw. liegen nach Norden. Die Lage am Berge er- 
móglichte es, im Sockelgeschofi die Speise- und Kuchen
raume in gleicher Hóhe mit dem davorliegenden Gelande 
zu legen. Leider hat die Stadt Bucków die vor Baubeginn 
in Aussicht gestellte Wasserversorgung nicht durchfuhren 
kónnen, so dafi fur die Wasserbeschaffung eine eigene 
Pumpanlage mit Druckkessel beschafft werden mufite. 
Kanalisation ist nicht vorhanden. Die Fakalien und Ab- 
wasser werden in Klargruben gefuhrt. Das geklarte 
Wasser versickert in Sickerrohren im Gelande. Ausfuhrung 
des Gebaudes: Massive Mauern, Holzdecken mit Putz, 
Zwischenbóden und Holzfufibóden, nur die Decke im

A u fn a hm e : Erbes, Bucków
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Untergeschofi massiv, Dach mit Ziegeldeckung, Auften- 
seiten des Gebaudes rauh verputzt mit einem Steinsockel 
aus an Ort und Stelle, gewonnenen Feldsteinen. Das 
Innere ist durchaus einfach gehalten. Durch entsprechende 
Farbengebung sind behagliche Raume entstanden. Die 
Baukosten einschl. Heizung, Installation, Be- und Ent- 
wasserung sowie einschl. der Einrichtungsgegenstande mit

Ausnahm e d e r M ó b lie ru n g  de r einzelnen Raume (letztere 
beschaffen d ie  Insassen selbst) betrugen rund 150 000 RM. 

Je Insassenbett berechnet haben sich die Kosten au f 
2500 RM geste llt. Da d e r B au index 1930 au f e tw a 160 

stand, w u rden  d ie  Kosten heute be i einem Bauindex von 
120 e tw a  1900 RM be tragen . D ie órtliche Bauleitung lag 
in den H anden von A rch itekt Z ietem ann, Berlin.
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