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61. JA H R G A N G  BERLIN, DEN II . MAI 1927 Nr. 10

Die Schwabengarage Stuttgart
der W ürttem bergischen K raftverkehrs-G esellschaft (K . V. G .).

(H ierzu  6 A bbildungen .)

ls B au p la tz  fü r d as  A nw esen  d er 
im  S p ä tja h r  1924 p ro je k tie r te n  
S ch w ab en g arag e  w u rd e  ein G e
län d e  an  d er C a n n s ta tte r  S traß e , 
e iner d e r m e istb e fah ren en  D u rch 
g a n g ss tra ß e n  v on  S tu t tg a r t ,  g e 
w äh lt. D ie G ru n d fläch e  b e trä g t 
6800 <im, d as  G ru n d stü ck  is t an  
zw ei an s to ß en d en  S eiten  von 

S traß en zü g en  um schlossen . 
R e ich licher S tra ß e n v o rp la tz  is t v o rh an d en . D ie E n t
fe rn u n g  zum  H a u p tb a h n h o f b e tr ä g t  e tw a  1 km; dam it 
is t d ie  L ag e  a ls g ü n s tig  an zusp rechen .

D er N eubau  e n th ä lt im  fe r tig g e s te llte n  e rs ten  
B au te il (vgl. d ie  G run d risse  A bb. 2 b is 4, S. 66) g e 
tre n n te  W ag en h a llen  fü r den  eigenen  F u h rp a rk  der 
K ra ftv e rk e h rsg e se llsc h a ft (40 F ah rzeu g e , m e is t L a s t
w agen), fü r d ie  e in g em ie te ten  K u n d en w ag en  
(125 W ag en ), fü r A u sste llu n g szw eck e  (15 W agen ) u n d  
für W e rk s ta t ta rb e i te n  (20 S tan d p lä tze ) . A lles in allem  
s ind  im e rs ten  B au te il 200 W a g e n s ta n d p lä tz e  v e rfü g b a r. 
Die A n lage  is t d u rch  A u fs to ck en  e rw e ite ru n g sfäh ig  au f 
in sgesam t 350 S tan d p lä tze . D er B au  w u rd e  v o rsä tz lich  
so ang e leg t, d aß  en tsp rech en d  d e r b e sc h rä n k te n  M ittel 
und  d e r bei B au b eg in n  u n g e k lä r te n  W ir tsc h a fts la g e  
s tu fen w eise r A usbau  ohne B ee in träch tig u n g  des Be-

Abb. 1. S traßenansicht der Schw abengarage, S tu ttgart.

D er E n tw u rf  b e rü c k s ic h tig t n ach  M öglichkeit die 
b au po lize ilichen  V o rsch riften  u n d  die d a rü b e r  h inaus 
b e k a n n te n  V e ro rd n u n g en  ü b e r G arag en b au . B a u h e rr
sc h a f t is t  d ie  w ü rttem b e rg isch e  K ra ftv e rk e h rsg e se ll
sc h a f t (K V G ), d ie  eine v ie lse itig e  E rfa h ru n g  in  d e r B e
w irtsc h a ftu n g  vo n  K ra ftfa h rz e u g e n  a lle r  A r t  bes itz t. 
D em en tsp rech en d  w u rd en  in  e rs te r  L in ie  G esich ts
p u n k te  des B e trieb es  u n d  V e rk e h rs  b e rü c k s ic h tig t u nd  
d a s  re in  A rc h ite k to n isc h e  z u g u n sten  e in fach e r Z w eck 
form en b e w u ß t zu rü c k s te llt. T ro tzd e m  w irk t d e r  B au 
n ic h t n ü c h te rn , so n d e rn  a u sd ru ck sv o ll. (A bb. 1, h ie r
üb er.) D ie A u sa rb e itu n g  d e r  P lä n e  sow ie d ie  B au 
le itu n g  w u rd e  v o n  d e r  B a u h e rrsc h a ft se lb s t ü b e r
nom m en. M it den  B a u a rb e ite n  w u rd e  beg o n n en  am  
9. M ärz 1925, d a s  E rd g esch o ß  w u rd e  b ezu g sfäh ig  am
1. D ezem ber 1925, d as  I. O bergeschoß  im  J a n u a r  1926. 
D er V o llb e trieb  w u rd e  im  J u n i  1926 e rö ffne t.

triebes un d  ohne E in b u ß e  a n  a rc h ite k to n isc h e r  B ild
w irk u n g  m öglich  sei. H ierzu  sind  g ru n d sä tz lic h e  A n
o rd n u n g en , w ie die R am p en an lag en , d ie  T rep p en h äu se r , 
die W asch p lä tze , d ie  W e rk s tä t te n , L a g e rräu m e , D ien s t
w ohnungen  u n d  so n s tig e  N eb en räu m e  vo n  A n fan g  an  
au f d ie  V e rh ä ltn isse  des V o llau sb au s n ach  G rö ß e^u n d  
in ih re r g eg en se itig en  L ag e  zu g esch n itten  w orden .

Um eine s tö ru n g s- u n d  g e fah rfre ie  V e rk e h rsü b e r
le itu n g  in u n d  a u s  d en  a n g ren zen d en  S tra ß e n z ü g e n  
zu e rh a lte n , sind  Zu- u n d  A b fa h r t v on  v e rsch ied en en  
S e iten  a n g e se tz t w o rden . D ie Z u fa h rt v e r lä u f t  en tla n g  
d e r R ü ck se ite  des N eu b au s  u n d  le i te t  am  F u ß e  d er 
R am p en an lag e  in  d ie  tu n n e la r t ig  u n te r  dem  G ebäude  
d u rch g e fü h rte  H a u p ta u s fa h r t  ü b er. (E rd g esch o ß - 
G ru n d riß  A bb. 4.) E ine  zw eite  N o ta u s fa h r t  fü h r t 
zw ischen  dem  N a c h b a rg e b ä u d e  d u rch  u n d  m ü n d e t 
ebenfa lls  a u f  d ie  C a n n s ta t te r  S traß e . D er v o rg e la g e r te



II. Obergeschoß.

1. Meisterzimmer
2. Ersatzteillager
3. Lageraufzug
4. Aufzug
5. Aborte

6. Flaschnerei
7. Montagewerkstatt
8. Sattler und Schreiner
9. Maler und Lackierer 

10. Lackierraum

11. Geräte
12. Montierbühne
13. Aufseherzimmer
14. Sprechzellen

1. E.«*ktrowerkstatt 
2 Aluminiumlöterei
3. Aufzug
4. Werk.-tattschreiber 
ö. Dreherei
6. Getriebeschlosserei
7. Motorenschlosserei

8. Brerasstand
9. Werkzeuglager

10. Lageraufzug
11. Telefonautomat
12. Säureraum
13. Akkumulatoren
14. Montierbühne

15. Aufseherbüro
16. Sprechzellen
17. Geräteraum
18. Feuerlöschgeräte
19. Aborte

7a. Zapfstellenwärter
8. Straßenzapfstellen
9. Ölkelleraufzug

10. Garagebüro
11. Werbe«*telle
1 2 . Fernsprechzentrale
13. Sprechzelle

1 . Präzisionsschleiferei
2. Aufzug
3. Meisterzimmer
4. Schmiede
5 Laeeranfzug 
6. Ladestationen 
6. Haustankstellen

Erdgeschoß.

14. Aufenthaltsraum
15. Vulkanisierraum
16. Gummiausgabe
17. Reifenpresse
18. Wascbplätze
19. Hausmeisterwohnung

Abb. 2—4. G ru n d r is s e .
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S tra ß e n v o r p la tz  g e w ä h r t  e ine  g u te  Ü bersieh t 
u n d  is t zw ecks re ib u n g s lo se r V e rk eh rsfü h ru n g  
du rch  V e rk eh rs in se ln  a u fg e te ilt. D ie Z u fah rt 
zu den  oberen  S to c k w e rk e n  g esch ieh t durch  
eine b is au f die H öhe des III. O bergeschosses 
vo ll a u sg e b a u te  R am p en an lag e  m it g e tre n n te r  
A uf- u n d  A b fa h rt (B lick  in d ie  R am pe 
A bb. 6, S. 67).

D ie R am pen  liegen  g rö ß te n te ils  g ed eck t 
in n e rh a lb  d er U m fassu n g sw än d e ; sie sind  v o r
te ilh a f te r  a ls A ufzüge  in d e r  B e trieb ssich e rh e it 
w ie in den  H e rs te llu n g s - u n d  B etrieb sk o sten . 
D ie V e rk e h rsb a h n e n  sind  so g e fü h r t, daß  
säm tliche  S to ck w erk e  u n d  A b te ilu n g en  ohne 
Ü berschne idung  in g le ich b le ib en d er F a h r t
r ic h tu n g  au f k ü rze s tem  W eg  e rre ich b a r sind. 
D ie W ege  fü r d ie  v e rsch ied en en  W ag en 
g a ttu n g e n  (K V G -W agen , K undene in ste ll- 
w agen , P a ssa n te n w a g e n  u n d  R ep a ra tu rw ag en ) 
gab e ln  sich be i d er E in fa h r t u n d  fließen  e rs t 
in d er H a u p ta u s fa h r t  w ied e r zusam m en. Die 
R am pen  liegen  b is zum  e rs te n  G eschoß in
10 v. H ., in den  o b eren  G eschossen , w o nu r 
le ich te re  P e rso n e n k ra ftw a g e n  v e rk eh ren , in
11 bis 12 v. H . S te ig u n g  bzw . G efälle. Die 
K u rv e n  sind  ü b e rh ö h t u n d  den  üblichen 
W en d eh a lb m esse rn  a n g e p a ß t. S ow eit die 
R am pen  im  e rs ten  B au s tad iu m  noch  frei
liegen, is t die F a h rb a h n  m it g e r ip p te n  K linkern  
b e fes tig t, um  v o rze itig e  A b n ü tzu n g  und 
S tö ru n g en  d u rc h  R e p a ra tu re n  zu verm eiden. 
D iese R am p en p a rtien  sind  b eh e iz t und  d a
d u rch  fro s tf re i g eh a lten .

D ie E in fa h r t in d ie  W a g e n s tä n d e  erfo lg t 
ü b e ra ll au s  V o rw ä r ts fa h r t m it e in e r A ch te l
sch w en k u n g  re c h ts  o d e r links. D urch  die 
S ch räg s te llu n g  d e r W a g e n  (vgl. die G rund
risse) is t schnelle  F re ig a b e  d e r F a h rb a h n  und 
sicheres A n steu e rn  g eg eb en . D ie A usfah rt 
g e sch ieh t u n te r  R ü c k s tö ß e n  in d e r  G raden  um 
do ppelte  W a g e n lä n g e  u n te r  ansch ließender 
A ch te lsch w en k u n g  u n d  V o rw ä r ts fa h rt. Die 
F a h rb a h n b re ite  is t ü b e rre ich lich  bem essen, 
um  dem  V erk e h r in jedem  F a lle  fre ie  Bahn 
zu h a lten , au ch  w en n  au s  irgendw elchen  
G ründen  H in d ern isse  a u fg e tre te n  sein  sollten. 
B ei d e r fre ien  A u fs te llu n g  v on  an n äh ern d  
100 F ah rz e u g e n  au f einem  S to ck w erk  w ar 
d iese B ed in g u n g  w ich tig . D ie h in  u n d  w ieder 
e rhobene  F o rd e ru n g  d e r  V o rw ä rtsa u s fa h rt 
au s  dem  S ta n d p la tz  zw ecks sch n e lle r R äum ung  
im  G efah ren fa lle  e n tfä ll t  b e i e in e r A n lage , die 
n ach  ih re r W e itv e rz w e ig th e it u n d  G röße eine 
p a n ik a r tig e  R äu m u n g  g ru n d sä tz lic h  verb ie te t. 
E in  e tw a ig e r B ran d  k a n n  h ie r w irk sam  nur 
m it ra sc h e r  Iso lie ru n g  b e k ä m p f t w erden . 
D ies g e sc h ie h t d u rch  W eg z ieh en  d e r  bedroh ten  
F a h rz e u g e  in  d ie  ü b e rb re ite n  F ah rb ah n en .

F ü r  d ie  ab g esch lo ssen e  E inzelbox  im 
S inne h e rk ö m m lich e r A u ffa ssu n g  is t in der 
g ew erb lich  b e w ir ts c h a f te te n  G ro ß g a rag e  nur 
au sn ah m sw eise  P la tz . D ie B auw eise  m it
E in ze lb o x en  b e d e u te t  e ine R aum - und
M ate ria lv e rsch w en d u n g , zu d e r  S chw ierig
k e ite n  in d e r  E n tlü f tu n g , B eheizung , R eini
gu n g  u n d  E n tw ä sse ru n g  tr e te n . D ie D urch
fü h ru n g  d e r ü b lich en  S ich e rh e itsv o rsch rif ten  
(R au ch v e rb o t, V e rb o t d e r  V e rw en d u n g  offenen 
F eu e rs , V e rb o t d e r  L a g e ru n g  v on  B etrieb 
sto ffen  usw .) is t  u n k o n tro ll ie rb a r . A u ftre ten d e  
G efah r is t n ic h t re c h tz e it ig  zu e rk en n en  und 
ih rem  H erd  (z. B. bei K u rz sch lu ß , bei B enzin
au slau f, bei L e itu n g sb ru c h , S e lb s ten tzü n d u n g  
von  P u tzw o lle  usw .) is t  n ic h t o d e r n u r  schw er 
beizukom m en . A us ö k o n o m isch en , B e trieb s
u n d  S ich e rh e its -G rü n d en  is t d a h e r  d ie, auch 
im  A u slan d e  fa s t  ü b e ra ll e in g e fü h rte  offene 
W a g e n a u fs te llu n g  g e w ä h lt w o rd en .

Nr. 10.



D ie o ft v o rg e b ra c h te n  B ed en k en  e tw a ig e r E n t
w endung  v on  W a g e n a u s rü s tu n g sg e g e n s tä n d e n  sind 
n ic h t s tich h a ltig . W ertv o lle  G eg en stän d e , w ie Pelze, 
T ep p ich e  usw . k ö n n en  in  V e rw a h ru n g  g egeben  w erd en ; 
d as  ü b rig e  b e so rg t d e r  s tän d ig e  H allen au fsich tsd ien st. 
D azu  ko m m t ein u m fassen d er V ersich e ru n g ssch u tz .

D er N eu b au  is t a ls  E  i s e n  b  e t  o n - R  a h  m e n -  
b a  u m it 8,5  m S äu le n a b s ta n d  län g s  u n d  q u e r d u rch 
g e fü h r t (v gk  B lick  in I. O bergeschoß  A bb. 5, h ie ru n te r). 
D ie T ra g fä h ig k e it d e r  E isen b e to n d eck e  ü b e r dem  E rd 
gesch o ß  is t  m it 1000 k?/<tm so s ta rk  bem essen , d aß  h ier 
noch  L a s tw a g e n  u n d  O m nibusse b is  4000 k? G esam t
g ew ich t a u fg e s te llt w erd en  können . Im  II. O ber
gesch o ß  is t d ie  D eck en la s t m it 500 fü r P e rso n en 
w agen , im  IE . O bergeschoß  m it 350 ks/<Jm fü r K lein-

D ie F u ß b ö d e n  s ind  au sn ah m slo s n a c h  d er 
K eh lse ite  d e r  P fe ile r d u rch  A u fb rin g en  eines F a h r 
b e tons v o n  b eso n d e re r Z usam m ense tzung  ins G efälle 
v e rleg t. Z ur E n tw ä sse ru n g  d e r R äum e d ienen  b e fa h r
bare  e iserne  B odenab läu fe  m it G itte r  u n d  S iebe in sä tzen , 
d ie a n  F a lle itu n g en  an g esch lo ssen  sind . A uf je  100 fim 
B odenfläche  k om m t eine 100 111111 - F a lle itu n g . E s soll 
d u rch  d iese  A n o rd n u n g  au ch  eine F lä c h e n a u s 
d eh n u n g  e tw a ig e r B en z inb rände  m it S ich e rh e it v e r
m ieden  w erden . D ie F a lle itu n g e n  s ind  in eine Sam m el
le itu n g  zusam m engefaß t, d ie  in  e inen  gan z  n e u a rtig  
au sg eb ild e ten  zen tra len  Schlam m -, Öl- u n d  B enzin
ab sch e id e r füh ren . D ie A usm aße d ie se r besonderen , 
au ß e rh a lb  des G ebäudes a n g e b ra c h te n  k o stsp ie ligen  
A nlage b e trag en  be i 3,4 bzw . 4,5 m T iefe  4,20 * 3,25 m.

Abb. 5 (oben).
Blick in die Personenw agen

halle im I. Obergeschoß.

Abb. 6 (links). 
Auffahrtsram pe 

zum II. u. III. Obergeschoß.

k ra f tw a g e n  bem essen. D ie lich te  H öhe d e r  R äum e b e 
t r ä g t  im  E rd g esch o ß  3,80 m, im  I. O bergeschoß  3.40 m, 
e n tsp re c h e n d  d e r  B auhöhe  v o n  M öbelw agen, O m ni
bu ssen  u n d  äh n lich en  h o c h g eb au ten  F ah rzeu g en . Im
II. u n d  IH . O bergeschoß  b e trä g t sie noch  3,20 m. Die 
S äu le n a b s tä n d e  s in d  so bem essen , d aß  zw ischen  je  
zw ei sch rä g g e s te llte n  S äu len  en tw ed e r 2 L a s tw a g e n  
o d e r 3 P e rso n en w ag en  P la tz  finden . D ie S tan d tie fe  
is t b e i d e r  offenen  A u fs te llu n g  un b estim m t. D urch  die 
E isen b e to n d eck en  u n d  B ra n d to re  sind  d ie  S to ck w erk e  
u n te re in a n d e r  u n d  a u f  den  S to ck w erk en  w iederum  die 
W e rk s tä t te n , d ie  T rep p en h äu se r , A ufzüge u n d  R am pen  
feu e rs ich e r u n te r  sich  a b g e te ilt .

A ls F ü l l m a u e r  w e r k  d e r  A u ß e n w ä n d e  
is t  e isen b ew eh rte s  B a c k s te in m a u e rw e rk  m it b e to n ie rten  
F e n s te rb ä n k e n  v e rw en d e t, um  e rn s te re  B esch äd ig u n g en  
und  e tw a ig e s  D u rch b rech en  beim  A n p ra ll v o n  F a h r 
zeugen  in d en  o b eren  S to ck w erk en  s icher ab zu w eh ren .

Die H e i z u n g  is t a ls  N ied e rd ru ck -D am p fzen tra l
heizung  a u sg e b a u t u n d  lieg t u n te r  d er A u ffah rts ram p e . 
A nsch ließend  m it L ad e lu k en  in  d e r A u ffah rts ram p e  
se lb s t u n d  im  H ofe lieg en  d ie  K oh len k e lle r. D ie B e
trieb s- u n d  B üro räum e w e rd en  m it H e izk ö rp e rn  ü b licher 
B a u a r t beheiz t, w äh ren d  d ie  W a g en h a llen  d u rch  
K alo rife re , d. h. d u rch  W arm lu fth e izu n g  a u f  d e r  v o r
g esch rieb en en  T e m p e ra tu r  g e h a lte n  w erd en . D ie V en
ti la to re n  d e r  K a lo rife re  d ien en  zug le ich  zu r E n tlü f tu n g  
d e r R äum e. Zu d iesem  Z w eck  k a n n  je d e r zw eite  
A p p a ra t a u f  F risc h lu f t g e sc h a lte t w erd en . E tw a ig e , 
am  B oden  lag e rn d e  B enz ingase  k ö n n en  d u rc h  d ie  F a ll
le itu n g en  d e r  K a n a lis a tio n  m it e inem  V e n tila to r  alt
g e sa u g t w erd en , d e r  zug le ich  den  S am m elbenzin 
ab sch e id e r bed ien t.

E s  v e rs te h t sich, d aß  bei d ie se r g ro ß en , d e r  Z eit 
v o rau se ile n d en  A n lag e  a lle  b e k a n n te n  E rfa h ru n g e n  
u n d  H ilfsm itte l a n g e w a n d t sind . Um d ie  B e t r i e b s -
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S i c h e r h e i t  au f e inen H ö ch s ts tan d  zu b rin g en , sind 
säm tlich e  B etrieb sto ff-, ö l-  u n d  G um m ilager in  g e 
tre n n te n  U n terg esch o ß  räu m en  m it je  beso n d eren  Zu
g än g en  u n d  F ö rd e ra n la g e n  u n te rg e b ra c h t. D as A uf
fü llen  oder A bfü llen  v on  B etrieb sto ffen  d a rf  n u r an  
den  Z ap fsäu len  g eschehen , v on  denen  d re i au f dem  
S traß en v o rp la tz , eine in d er H a u p ta u s fa h r t s tehen . E s  
w erd en  d a rin  M arkenbenzine , B enzole u n d  M ischungen 
abgegeben . D er Z ap fd ien st is t  T ag  u n d  N ach t u n 
u n te rb ro ch en  b e se tz t u n d  s te h t w egen  des g ro ß en  U m 
sch lags in  B a rv e rk äu fen  m it dem  Z apfm eister- u n d  
G a rag eb ü ro  in  räu m lich e r V erb indung .

In  dem  ebenfalls T ag  u nd  N ach t b e se tz ten  G a rag e 
b ü ro  lau fen  alle  F e rn sp rech -, A larm -, N o t- un d  M elde
le itu n g en  zusam m en; in sbesondere  eine hause igene  
F e rn sp rech an lag e  v e rm itte lt den  so w ich tig en  V erk eh r 
d e r G arag ek u n d en  m it d e r B e trieb sv e rw a ltu n g  und 
n ach  außen . D er P fö r tn e rd ie n s t re g e l t  n ic h t n u r die 
A u sfah rtk o n tro lle , A u fsich t an  den W asch p lä tzen , Z ap f
ste llen  usw ., sondern  v e rw a lte t auch  die a n g e 
sch lossenen  R ese rv e lag e r m it d en  B estan d te ilen  fü r 
N oth ilfe  an  v e ru n g lü c k te n  M enschen u n d  F ah rzeu g en . 
D urch  V erb in d u n g  d ieser E in rich tu n g en  m it dem  
K V G -F u h rp a rk  is t  ein B erg u n g sd ien s t von s tän d ig e r 
B e re itsch a ft gegeben .

F ü r  den  A u fen th a lt d er H a u sg ä s te  sind  beim  
G arag eb ü ro  u n d  im  V o rraum  des V e rw a ltu n g s -H in te r
g eb äu d es en tsp rech en d e  R äum e g eschaffen . E ine  
K a n tin e  w ird  z. Zt. e in g e rich te t. Z ur B e leh rung  der 
H au sg äste  d ienen  S ch au k asten  m it K a rten m a te ria l, 
S traß en ta fe ln , N eu ersch e in u n g  in Z ubehör, V erzeich 
n issen  em pfeh lensw erte r G arag en  usw . In  dem  d a 
n eben liegenden  A u sste llu n g srau m  b e fin d e t sich eine 
fre i zugäng liche  A u sste llu n g  von  K ra ftw a g e n  v e r
sch ied en ste r F a b r ik a te  in e rlesen er A usw ahl. D ie G e
sc h ä f ts tä tig k e it u m fa ß t au ch  den  V e rk au f v on  K ra f t
fah rzeugen  d e r K u n d en  u n d  d eren  N euersa tz ,

D as b e k a n n te  W o rt vom  D ien st am  K u n d en  w ird  
in d e r S ch w ab en g a rag e  se it A nb eg in n  in e rn s te r  A rb e it 
v e rw irk lic h t. In  G e s ta lt e ines m it bes. S o rg fa lt e in 
g e ric h te te n  R e p a r a t u r w e r k s  is t  d iese  V o ra u s
se tzu n g  erfü llt. In  den  d u rch  beso n d ere  T rep p en läu fe  
u n d  zw ei A ufzüge v e rb u n d en en  S to c k w e rk e n  des V o r
baus sind  die M ontage- u nd  S p e z ia lw e rk s tä tte n  g e 
legen . E s w ird  m it b e s te r  M asch in en e in rich tu n g  bei 
g u te n  L ich t- u n d  R au m v erh ä ltn issen  u n te r  A n le itu n g  
von  In g en ieu ren  u n d  M eistern  g u t  g e a rb e ite t. A lle e r 
den k lich en  V o rrich tu n g en  a n  H ebezeugen , M on tage
bühnen , K ra n fa h rb a h n e n , W a sc h a p p a ra te n , B rem s
s tän d en , L a d esta tio n en , R e ifen p ressen  usw . sind  v o r
han d en . S o n d e rw e rk s tä tte n  fü r Z y linder- u nd  K u rb e l
w ellensch liff, A lum in ium lö tere i, S ch m iedearbe iten , e lek 
tr isch e  A nlagen , K a ro sse rie sch re in e re i, L ac k ie ru n g  usw . 
s ind  an g eg lied e rt. V on  jed e r W ag en h a lle  b e s te h t eine 
Ü b erfah rt zur en tsp rech en d en  W e rk s tä t te .

In  den  G a r a g e h a l l e n  w erd en  n u r  g e rin g 
füg ige  E in g riffe  b e so rg t, v o r a llem  S chm ieren  und  
W asch en ; dazu  befinden  sich  a u f  jedem  S to ck w erk  
g e räu m ig e  W asch p lä tze . A uch  H ilfse in rich tu n g en , w ie 
M ontierbühnen , R e ifen m o n tie rb ö ck e , fa h rb a re  W a g e n 
heb er u n d  L u ftp u m p en  steh en  dem  K u n d en  in  jed e r 
H alle  zu r V erfü g u n g . D ie L a g e r  e n th a lte n  in  jedem  
S to ck w erk  e inen  A u sg ab esch a lte r  nach  d e r W e rk s ta t t  
w ie n ach  d e r  W ag en h a lle . E s  is t  je d e r belieb ige  T eil 
des g ro ß en  B estan d es bequem  zu en tnehm en .

D ie V e r s c h l u ß t o r e  b z w .  - V o r h ä n g e  
d e r  S t o c k w e r k h a l l e n  w erd en  d u rch  se lb st
tä t ig e , vom  W ag en  b ed ien te  S te u e ro rg a n e  bew eg t, so 
daß  ein b e so n d e re r P fö r tn e rd ie n s t sich e rü b rig t. D och 
is t s tä n d ig e  A u fseh e rk o n tro lle  T a g  u n d  N a c h t v o r
han d en , d e r u. a. die N eb en an lag en  m itv e rw a lte t. A n 
so lchen  b esteh en  A b o rt- u nd  W asch räu m e , S p rech 
zellen, G erä tek am m ern , F e u e rlö sc h a p p a ra tu r , N o t
b e leuch tung . —

Die „Marun“-Zick-Zack-D ecke.
Eine neue Form der Rippendecke.

Von B aurat Dr.-Ing. F. K a n n ,  W ismar. (Hierzu 9 Abbildungen*).
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Das den G egenstand obiger Erfindung bildende V er
fahren zur H erstellung von Decken und W änden ist 
in der H auptsache durch die V erwendung besonderer 
Schalkörper gekennzeichnet, die es ermöglichen, einerseits 

Eisenbetondecken m it zickzackförm iger U ntersicht, anderer
seits E isenbetonrippendecken mit ebener U ntersicht und 
schließlich auch Holzdecken m it U ntersicht in Zickzack
form herzustellen. Außerdem aber sind diese Schalkörper 
auch zur H erstellung von W änden geeignet.

Abb. 2, S. 69, läß t auf der linken Seite die neuartige 
Einschalung, auf der rechten Seite die fertiggestellte Decke 
mit Zickzack-Untersicht erkennen, w ährend Abb. 3, S. 69, 
die Seitenansicht der Einschalung m it den tragenden 
Stützen darstellt. Abb. 5, S. 69, veranschaulicht links die 
neue Einschalung bei der H erstellung einer Rippenhohl
decke m it ebener U ntersicht, wogegen rechts die fertige 
Decke gezeigt wird. Aus Abb. 6, S. 69, is t schließlich die 
Verwendung der neuen Schalkörper zur H erstellung von 
H olzdecken mit ebener U ntersicht zu ersehen. Abb. 1, 
hierneben, zeigt eine photographische Aufnahme der in E in
schalung befindlichen Zickzackdecke.

Die besondere E igenart d er Einschalung beruht auf der 
Verwendung von fertiggezim m erten Schalkörpern, die aus 
zwei w inklig zusam m enstoßenden und fest m iteinander ver
bundenen B rettern  (a, b, Abb. 2 ,u. 5) bestehen und das er
forderliche W iderstandsm om ent besitzen, um. auf zwei 
durchlaufende U nterstützungen verlegt, als Einschalung 
für den Beton zu dienen. Die Schalkörper, die bis zu 5 m 
Länge und m ehr von einem Mann bequem getragen w erden 
können, werden auf den U nterstützungsholm en gegen
einander geschoben, o h n e  g e n a g e l t  z u  w e r d e n .  
Die H erstellung der E isenbetondecke geschieht auf der be
schriebenen E inschalung in d er üblichen Weise.

*) D. R. P. angemeldet. Erfinder: Bauing. Max R u n g e ,  Harburg a. E.

Abb. 1. Decke in der E inschalung.
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Zwecks A ussteifung der ganzen Schalung w erden die gestellt wird, wobei die Schalkörper entw eder in zwei oder
W ände c (s. Abb. 2 u. 5) in Form  von dreieckigen B rettern  in d rei Punk ten  gemäß Abb. 5 abgestü tzt w erden;
eingesetzt und durch die N ägel d  m it den Schalbrettern a kein H olzverschnitt w ird erforderlich, da jede Spann-
und b verbunden. Die Ausschalung nach dem Abbinden weite durch Einlegen von A usgleichstücken zu erreichen
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Abb. 2 (oben). L inks Schalung, rechts fertige Decke. 
Abb. 3 (darunter). Seitenansicht der Schalung und Stützung.

F * U 3

F a / /S .

/ --------------------------------------- V

\ ? . ? S r  „  *
„  2  S o  0. 7s

4 . 0 0

i
\

i
.  J . 7 S  ,

s OO

i P 'K - L  Z , s s l ''S7S. 1

6 . o o

1

s

Abb. 4. Schalkörperform  in Spw. von 2—6 m.

Abb. 5 (links oben). Decke m it ebener U ntersicht.

Abb. 6 (links unten). H erstellung einer ebenen 
Holzdecke m it den Schalkörpern der Zick-Zack-Decke.

1
Abb. 7 (links). 

Zwei andere Formen 
der

Zick-Zack-Decke.

des Betons erfolgt in einfacher W eise, indem die auf Keilen 
ruhenden S tützen e entfern t und die Schalkörper ab
genomm en werden, um anderw eitige V erw endung zu finden.

Als besondere V o r z ü g e  der „M arun“-Decke sind 
folgende zu nennen:

Es w ird  nur e i n e  Schalkörperform  angew endet, die 
für D eckenspannw eiten von 2 bis 6 m brauchbar ist und 
nur in  fünf verschiedenen L ängen (s. Abb. 4, oben) her

Abb. 8. V orrichtung zur 
Festhaltung  der Eisen 

in rich tiger Lage.

Abb. 9 (links). Anschluß der Decke 
an I - T rä g e r  bzw. Betonbalken.

Abb. 1—9. M arun-Zick-Zack-Decke.

ist, somit fast unbegrenzte W iederverw endungsm öglichkeit, 
d. h. Lebensdauer der Schalkörperform en;

das zeitraubende Entnageln  nach dem A usschalen fällt 
fort, da die Form en sofort w ieder verw endungsbereit sind. 
Die Folge davon is t eine bedeutende A bkürzung der Ein- 
und A usschalungszeit (auf etw a ein V iertel). W eiter ergibt 
sich daraus eine große Lohnersparnis und E rsparn is an 
Absteifungs-, Schalungsm aterial und N ägeln;



die Diebstahls- und V erfeuerungsgefabr ist geringer 
als bei losen B rettern;

die Ersparnisse an Beton- und Eisenm engen als Folge 
des geringeren Eigengew ichts der Decken und des F o rt
falls der N ebenträger sind erheblich;

die Decke hat eine gute architektonische W irkung, 
besonders bei zickzackförm iger Untersicht, da eine vor
zügliche Belebung der Deckenflächen durch Schatten
w irkung erm öglicht wird;

für die A nbringung von Licht- und anderen Leitungen 
sind keine Stemm- und nachträgliche V erputzarbeiten e r
forderlich, da die Leitungen v o r  Fertigstellung d er P u tz
decke in den Hohlräum en verlegt oder an noch näher zu 
beschreibende D übelleisten befestigt werden können;

die D e c k e n  m i t  e b e n e r  U n t e r  s i c h t  haben 
ferner — wie alle sogenannten R ippenhohldecken — den 
Vorzug der Schallsicherheit und des gu ten  W ärm eschutzes, 
bedingt durch die in ihnen eingeschlossenen ruhenden L uft
räume.

W as nun die Decken m it ebener U ntersicht betrifft, 
so geschieht die Befestigung der Putzdecke an die Rippen 
durch Dübelleisten f (s. Abb. 5). Durch Nägel h (vgl. auch 
Abb. 8, S. 69. werden die Leisten f in den Beton verankert, 
indem die durch die Dübelleisten getriebenen Nägel ab
wechselnd nach links und nach rechts umgebogen werden. 
Die nach dem Ausschalen an den Leisten anzubringende 
Putzdecke kann et weder aus fertigen Gipsplatten bestehen 
oder aber in der gebräuchlichen W eise auf Schalung und 
R ohr aufgebracht werden. Da die Entfernung der Leisten 
sehr gering ist — sie be träg t nur 33 lA  cm —, so wird diese 
Putzdecke stets .sehr leicht ausfallen, was ein w eiterer Vor
teil des Systems ist.

Außer der in Abb. 1 bzw. 5 dargestellten A usführung 
der Decke bringt der Erfinder noch zwei weitere Form en 
zur Ausführung, n ä m l i c h  d i e  m i t  Z j—Zi und die mit 
Z u —Zii bezeichneten (s. Abb. 7, S. 69), w ährend die Aus
führung nach Abb. 1 und 5 vom Erfinder m it Z u i— Zm  
benannt wird. Bei der Ausführung Z i—Zj sind im mer zwei 
Rippen, bei Z u —Zu immer eine Rippe fortgelassen, so daß 
der verbleibende R ippenabstand im ersten Fall 100, im 
zweiten Fall 66,6 cm beträgt.

W ie bereits erw ähnt und in Abb. 6, S. 69, dan-gestellt, 
können die neuen Schalkörper aber auch als tragende 
K onstruktion einer selbständigen hölzernen Decke (mit 
ebener oder mit Zickzack-Untersicht) verw endet werden, 
und schließlich ist es auch möglich, die Schalkörper als 
T ragkonstruktion  für ebene Schalung von Massiv- und 
Hohlsteindecken zu gebrauchen. Dabei w erden auf die 
Schalkörper als U nterkonstruktion dünne Schalbretter quer 
verlegt. Die letzteren brauchen die norm ale Schalbretter
stärke nicht zu haben, da sie ja  alle 33 cm un te rstü tz t sind.

Im Folgenden soll nun kurz auf die s t a t i s c h e  B e 
r e c h n u n g  der neuen Decke eingegangen werden. In

statischer H insicht stellt die „M arun“-Decke eine Rippen 
decke dar, für die som it § 14, Ziffer 8, und § 17, Ziffer 6, 
der „Bestimm ungen des D eutschen Ausschusses für E isen
beton“ vom Septem ber 1925 zur A nwendung kommen. D a
bei h a t die Baupolizeibehörde in Hamburg, die die Aus
führung der „M arun“-Decke für den Bereich der S tadt 
Hamburg genehm igt hat. gegenüber den „Bestimm ungen des 
D eutschen Ausschusses“ noch insofern eine Änderung — 
und zwar E r l e i c h t e r u n g  —- zugelassen, als der 
„ Ü b e r b e t o n “, d .i .  die S tärke der D ruckplatte zwischen 
den Rippen, m i t  n u r  3 cm — an sta tt m it 5 cm, wie bei 
anderen R ippendecken vorgeschrieben —  angenommen 
werden darf. Aus dem eben Gesagten erhellt, daß die 
statische B erechnung der „M arun“-Decke in genau der
selben W eise erfolgen kann wie diejenige irgendeiner 
anderen Rippendecke. Man wird also außer den 
B i e g u n g s s p a n n u n g e n  <-b und auch noch die 
S c h u b s p a n n u n g e n  -0 in den Rippen nachzuweisen 
haben. Auch is t es selbstverständlich, daß bei durch
laufenden Decken überall dort, wo negative Momente auf- 
treten , a l s o  b e i d e r s e i t s  d e r  U n t e r z ü g e ,  ansta tt 
der Rippen v o l l e r  B e t o n  anzuordnen ist, was durch 
schräggestellte Querwände, die an der Schalung angebracht 
werden, erreicht wird.

Abb. 9, S. 69, zeigt den Anschluß der über mehrere 
Felder durchlaufenden „Marun“-Decke an eiserne I-Träger 
bzw. an E isenbetonunterzüge.

Zu bem erken ist noch, daß die Eiseneinlagen durch 
besondere V orkehrungen in der theoretisch erforderlichen 
Lage gesichert werden, wie dies aus Abb. 8, S. 69. zu er
sehen ist.

Zum Schluß soll noch kurz die K ostenfrage berührt 
werden. V ergleichende K alkulationen, beim Bau der ersten 
..Marun“-Decke für die Leichenhalle der S tad t Harburg 
an der Elbe, haben nach M itteilung des Lizenznehmers 
A. K orthaus ergeben**), daß in w irtschaftlicher Beziehung 
die „M arun“-Decke einer norm alen E isenbetondecke bei 
weitem überlegen ist. U nter Zugrundelegung der zur Zeit 
in H arburg üblichen Grundpreise für M aterial und A rbeits
löhne hat sich für die „Marun“-Decke gegenüber der ge
wöhnlichen Eisenbetondecke m it N ebenträgern ergeben:

1. E rsparnis an Schalungsm aterial bei Anwendung der 
„Marun“-Decke rd. 39 v. H.

2. E rsparnis an Lohnkosten für die Schalung bei A n
wendung der „M arun“-Decke rd. 60 bis 70 v. H.

3. G esam tersparnis für die fertige Decke bei An
wendung der „M arun“-Decke gegenüber einer Eisenbeton
plattenbalkendecke rd. 32 v. H.

Nach alledem darf wohl behauptet werden, daß die 
neue Decke in jeder H insicht eine recht glückliche Lösung 
darstellt, die geeignet erscheint, in W ettbew erb mit anderen 
erprobten D eckensystem en sich den ihr gebührenden Platz 
auf dem B aum arkt zu erobern. —

Der Kachelofen von heute.
Von G ew erberat E c k e r ,  München

ahrhundertelang wurde der K achelofen nach 
rein handw erksm äßigen E rfahrungen gebaut. 
Das im Ofensetzerhandwerk gesam melte 
Können genügte, Feuerstä tten  einzurichten, 
die den gestellten A nsprüchen vollauf ent
sprachen. H eute is t der K achelofen ein 

P roduk t technisch-w irtschaftlicher Überlegung.
Diese E ntw icklung setzte von zwei Punkten  aus ein. 

Die Forschungen der Feuerungs- und H eizungstechnik 
zeigten den Weg, aus den Brennstoffen große W ärm e
mengen freizumachen, den W ärm eübergang von den Heiz
gasen an die Heizwände günstig  zu gestalten  und die 
W ärm eabgabe der Heizflächen und die V erteilung der 
W ärm e im Raum  vorteilhaft zu beeinflussen. Das Ofen
setzerhandw erk hat m it Hilfe seiner technischen E in
richtungen diese Fortschritte  auf den K achelofenbau über
tragen  und so zeigt der Kachelofen von heute eine be
w ußte A nwendung hohen technischen Könnens.

Von der anderen Seite drängten  die w irtschaftlichen 
V erhältnisse nach vorw ärts, die auf dem Gebiete des 
Heizungswesens ihren A usdruck in der Forderung fanden, 
den  Preis der im Hause erforderlichen W ärm e auf das 
möglichst geringe Maß herabzudrücken und dam it die 
L ebenshaltungskosten zu senken. Das w urde erreicht zum 
Teil durch den erw ähnten F ortsch ritt der Technik, zum 
anderen durch die A npassung der Heiz- und K ochanlagen 
an die Bedürfnisse ihrer Gebrauchsnehm er. U nverkennbar 
is t heute das Streben nach W ohnlichkeit innerhalb der

Grenzen der W irtschaftlichkeit. Der Kachelofen ist dam it 
w ieder der M ittelpunkt, um den der A rchitekt den Raum 
gestalte t. Aber auch für einfache V erhältnisse werden 
K achelöfen von schlichter Schönheit geschaffen.

Der A rchitekt komm t in seinem bildnerischen und 
technisch so vielseitigen Schaffen immer w ieder zu v er
gleichenden B etrachtungen der verschiedenen Heizungs
systeme. Der unparteiische H eizungstechniker nimmt hier 
den S tandpunkt ein, daß jedes System, ob K achelofen
heizung, W arm wasserheizung, Eisenofen- oder Gasheizung, 
an der rechten Stelle verw endet, seine Vorteile, am un- 
rechten P latze angew andt, aber auch Nachteile haben kann. 
Es kom m t daher bei einem W erturteil außer der guten 
A usnützung der Brennstoffe und der besten W ärm eüber
tragung  auf den Raum auch noch auf die beste An
passungsfähigkeit eines Systèmes, die A rt und den Umfang 
der R aum benützung und die besonderen, in Einkommen 
und Lebenshaltung begründeten W ünsche und Bedürfnisse 
der Gebrauchsnehm er an. Der Grad dieser A npassungs
fähigkeit sollte von entscheidendem  Einfluß auf die W ahl 
des Systèm es sein.

Die Entw icklung der T echnik des K achelofenbaues hat 
gerade diesem G esichtspunkte in w eitestgehendem  Maße 
R echnung getragen. A ndere A nforderungen stellt der 
W ohnzim merofen als der Schulzimmerofen; anders gebaut 
wird der Torfofen als der Kohlenofen; andere E in

**) Die Kalkulationsunterlagen waren dem Verfasser seitens des 
Lizenznehmers zur Einsichtnahme überlassen.
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richtungen verlangt der K achelofen im Siedelungsbau als 
die V ereinigung von Koch- und Heizzweck in der W ohn
küche; anderes Überlegen fordert die Beheizung von zwei 
und drei Zimmern von einer Feuerstelle aus als die Be
heizung eines Sitzungssaales oder einer W erkstä tte ; anderen 
Zwecken dient der H erd des bürgerlichen H aushaltes als 
der des landw irtschaftlichen Betriebes mit dem großen Be
darf an W arm wasser.

Die W ohnstube erfordert einen K achelofen mit großem 
W ärm espeicherungsverm ögen, das an sich schon begründet 
ist in dem keram ischen M aterial des K achelofens. W ir 
haben in ihm eine ununterbrochene W ärm e spendende 
Quelle, deren H eizflächentem peraturen T ag und N acht bei 
gu ter R egulierbarkeit Raum und W ände w arm halten und 
bei A nordnung zw angsläufiger L uftführung gleichmäßige 
R aum tem peraturen hervorbringt.

Die S tärke des Ausbaues, die mehr oder m inder große 
A nhäufung des großes W ärm espeicherungsverm ögen be
sitzenden Cham ottem aterials, oder die E inschaltung eiserner 
H eizflächen erm öglichen im K achelofenbau w eitestgehende 
R egulierbarkeit der W ärm eabgabe.

J e  s tä rker w ir uns aber gerade in  dieser Beziehung 
der A rt der Raum benützung anpassen, um so zw eck
m äßiger und w irtschaftlicher w ird die Heizung sein.

Viel w ird auch heute schon die Gas- und E lektro
heizung in den Bereich der Möglichkeit gezogen. Zunächst 
sind aber die P reise für Raum wärm e aus Gas und Elek
tr iz itä t viel höher als die bei der Feuerung fester Brenn
stoffe; diese für die m eisten H aushaltungen untragbaren 
D ifferenzen w erden um so größer, je w irtschaftlicher die 
A usnützung von Torf und Kohle ist, je technisch voll
komm ener also der K achelofen und je  verständiger seine 
W artung ist. U nter diesen U m ständen kommen Gas und 
E lek triz itä t als Zusatzheizungen in Frage, und der Ofen
setzer baut heute K achelöfen für feste Brennstoffe, die 
g l e i c h z e i t i g  Gas und Elektrow ärm e liefern. Der 
technische F o rtsch ritt schnürt also das A bsatzgebiet des 
K achelofens n icht ab, sondern erw eitert es.

Die A nsprüche an die Bequemlichkeit des W ohnens 
stiegen mit der w achsenden Zivilisation. Ursprünglich war 
nur der W ohnraum  m it einem Ofen ausgestatte t, später 
w ar es selbstverständlich, daß in jedem Zimmer ein Ofen 
stand, heute w ird vielfach verlangt, daß mehrere Räume 
von einer Feuerstelle aus beheizt werden.

Es ist noch viel zu w enig bekannt, daß die K achel
ofenheizung auch diesen gesteigerten A nforderungen ge
rech t zu w erden verm ag. Die F o rtsch ritte  der H eizungs
technik. insbesondere auf den Gebieten der W ärm eabgabe 
der Heizflächen, d er zw angsläufigen Führung von Luft in 
K anälen und der Ü berleitung der Heizgase in Beiöfen, 
haben dem O fensetzerhandw erk die Möglichkeit gegeben, 
mehrere Räum e von einem Ofen aus mit der erforderlichen 
W ärm e zu versorgen.

W ir führen nachstehend einige charakteristische A us
führungen an:

Zur Beheizung zweier nebeneinanderliegender Räume 
wird ein K achelofen durch die Zwischenwand so gesetzt, 
daß die beiden Zimmer genügend Heizflächen erhalten. 
Diese A nordnung genügt für Zimmergrößen bis zu 80 cbm. 
Sind die beiden Räum e größer oder sind die A bkühlungs
verhältnisse sehr ungünstig, so erhält der durchgesetzte 
Ofen einen D auerbrandeinsatz; die L uft der beiden Räume

L ite ra tu r .
Der Eisenbeton, seine Berechnung und Gestaltung.

Von Rudolf Saliger. Dr.-Ing.. ord. Prof. a. d. Techn. Hoch
schule W ien. 5. neubearbeitete und erw eiterte Auflage. 
633 S. m it 480 A bbildungen und 137 Zahlentafeln. Gr. 8°.
1925. Alfred K röner V erlag in Leipzig. Preis geh. 
24.— RM.. geb. 26.— RM. —

Das vorliegende, bereits in  der 5. Auflage erschienene 
W erk h a t seit der 4. Auflage durch die E rfahrungen des 
K rieges eine w esentlich vergrößerte  und neue G estalt 
angenomm en. Das ganze L ehrgebiet des E isenbeton
baues w ird in die A bschnitte: Baustoffkunde, spezielle
Festigkeitslehre und G estaltung gegliedert. D er erste 
A bschnitt geht auf die Entw icklungsgeschichte des E isen
betons, seine H erstellung und seine E igenschaften, sowie 
die Sicherung seiner Bauelem ente ein. H ier w erden ein
mal die zahlreichen V ersuchsergebnisse kurz zusam men
gestellt und sodann die Bewehrungs- und Grundform en 
des E isenbetons, die P latten . Balken. R ippenbalken. Bogen, 
R ahm en und S tützen in K ürze besprochen. D er zweite 
A bschnitt beschäftig t sich m it der Festigkeit des E isen
betons und belegt die vorgelegten Theorien m it der W ieder
gabe zahlreicher V ersuehsergebnisse. Die einzelnen 
K apite l sind h ier achsrech ter Zug und D ruck, Biegung.

wird getrennt in K anälen an hochtem perierten Flächen 
vorbeigeführt.

W ird dieser Ofen zum Befeuern von außen eingerichtet, 
so is t es möglich, z. B. die Luft der Diele in dem Ofen um
laufen zu lassen und zu erwärm en.

Kommen m ehrere im -gleichen S tockw erk zu beheizende 
Räume in Frage, dann wird an s ta tt des W ärm eträgers Luft 
W arm wasser benützt. Dieses w ird im K achelofen erzeugt, 
und die W eiterleitung und Aufstellung der R adiatoren e r
folgt in der bekannten W eise. Dann besitzt w enigstens 
ein Zimmer noch eine Feuerstelle und den Schmuck des 
Kachelofens.

Bei übereinanderliegenden Räum en dient w ieder Luft. 
Zwei Räum e im Erdgeschoß werden durch Öfen mit D auer
brandeinsätzen und zw angläufiger L uftführung erwärm t, 
wie oben ausgeführt wurde. Zu den darüberliegenden zwei 
Räumen führen Luftkanäle, die die im Ofen erw ärm te L uft 
in den oberen Räumen austreten  lassen. Die A ustritts
öffnungen können keram ischen Schmuck erhalten. Beim 
Betrieb w erden die unteren  Räum e zuerst angeheizt, dann 
die Luftkanäle nach oben eingeschaltet. W ährend dieser 
zweiten Periode geben die K achelflächen im Erdgeschoß 
von der in ihnen aufgespeicherten W ärm e an die Räum e ab.

Diese Lösungen sind an drei V oraussetzungen ge
bunden. Die erste ha t der A rchitekt zu erfüllen, damit, daß 
er bei der Grundrißlösung Vorsorge träg t, daß den W arm 
luftwegen nicht etw a Schornsteine usw. hinderlich im 
Wege stehen. Die zweite V oraussetzung liegt w ieder bei 
dem A rchitekten. Sie heißt: ..Q ualitätsarbeit“ . D arunter 
verstehen wir n icht Luxusausführungen, sondern technisch 
einwandfreie K onstruktion, gutes M aterial und beste 
A rbeitsausführung. Wohl ist Q ualitätsarbeit in den A nlage
kosten etwas teuerer, aber maßgebend für den Bewohner 
sind die B etriebskosten der H eizungsanlagen und diese 
sind bei der Q ualitätsarbeit bedeutend geringer. Im K osten
vergleich zur K leinwarm wasserheizung is t die K achelofen
heizung in einfacher, geschm ackvoller A usführung nicht 
teuerer, wohl aber wohnlicher und schöner als der Zimmer - 
heizkesseL

Die dritte  V oraussetzung ist, daß der falsche Glaube 
abgelegt wird, m an könne bei zentralen A nlagen jeder A rt, 
viele Räume m it der Brennstoffmenge beheizen, die sonst 
e i n Zimmer benötigt. D ieser Brennstoffaufwand wird 
aber bei gu t gebauten Kachelofen-M ehrzimmerheizungen 
auf das möglichst niedrige Maß herabgedriickt.

So stellt die Kachelofen-M ehrzimmerheizung einen be
deutsam en F o rtsch ritt in der W ärm eversorgung unserer 
W ohnungen dar. der von deutschem Handwerkerfleiß ge
schaffen wurde. Dazu kommt die Schönheit des k era 
mischen Materials. Auch die Ofenfabriken haben zur alten 
K unst zurückgefunden. W as W under, wenn der A rchitekt 
heute wie damals den W ohnraum  um die behagliche, schöne 
Feuerstelle gruppiert? So steht heute unser schönes H and
w erk w ieder im belebenden Strom  der T echnik und W irt
schaft. Sein W ollen findet A usdruck in den Satzungen 
des Verbandes der Arbeitgeber des Töpfer- und Ofensetzer
gewerbes Deutschlands:

-D er Arbeitgeberverband betrachtet in der Erkenntnis, daß 
die wirtschaftliche Entwicklung des deutschen Ofensetzergewerbes 
durch die technische Leistungsfähigkeit bedingt ist, die Förderung 
der Technik des Ofen- und Herdbaues und die Vertretung der 
technischen Interessen des Gewerbes als lebenswichtige "Auf- 
gäbe.“ —

D ruck und Zug mit Biegung. Q uerkraft und Drillung. Zum 
Schluß dieses A bschnitts geh t der V erfasser auf die F rage 
der w irtschaftlichsten Q uerschnittsbem essung ein. Zahl
reiche Beispiele zeigen die Anwendungswege der erm it
te lten  Form eln. Der d ritte  A bschnitt beschäftig t sich m it 
der A nwendung des E isenbetons im Bauwesen. F a s t alle 
Ergebnisse der Theorie w erden hier in Form eln, Zahlen
tabellen und zahlreichen Beispielen für die B erechnung 
der durchlaufenden T räger der rand- und punktgelagerten  
P latten , der Bogen. K uppeln und R ahm en angegeben. 
Zum Schluß wird kurz auf die zahlreichen Zweckbauten 
aus Eisenbeton. Stützm auern. Röhren. Behälter. Fachw erke 
und Silos eingegangen. E in Stichw örter- und  L itera tu r
verzeichnis vervollständ ig t das um fangreiche W erk. Den 
Studierenden als Lem behelf, den W eiterstrebenden als 
.Anleitung zu w issenschaftlicher V ertiefung, den aus
übenden Ingenieuren als Hilfsmittel, w ird das W erk, wie 
bisher, auch in dem neuen G ewände willkommen sein. —

Lewe.
Der Eisenbetonbau. V on E. K e r s t e n .  vorm . Ober

ingenieur. Stud.-R at a. d. S tädt. B augew erkschule Berlin. 
Ein Leitfaden für Schule und Praxis. Teil I A usführung 
und B erechnung der G rundform en. 13. neubearbeitete u. 
erw eiterte Auflage. 366 S. m it 308 Textabbildungen,
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34 Zahlentafeln und 27 Zahlenbeispielen. 8°. Berlin 1925. 
Verlag von Wilh. E rnst & Sohn. Preis 8,10 RM.

Die 13. Auflage des bekannten K erstenschen L eit
fadens ist kurz vor der H erausgabe der neuen D eut
schen Eisenbetonbestim mungen vom Sept. 192o erschienen. 
Jedoch w aren bereits damals die verschiedenen Entw ürfe 
und außerdem  der V ortrag  von Prof. Löser auf dei 
H auptversam m lung es D. B. V. Frühjahr 1925 bekannt, so 
daß K ersten in der Lage war, den in besonderem Anhang 
ohne Anspruch auf V ollständigkeit m itgeteilten neuen 
Bestimmungen zu entsprechen. In  bew ährter A nordnung 
und m it durchgreifend neubearbeitetem  und erw eitertem  
Inhalt tr it t die neue Auflage an die Fachw elt der tech
nischen Mittelschulen, an die B auführer und angehenden 
Ingenieure heran; das Buch ist auch in- seiner jetzigen 
Fassung den neuzeitlichen A nsprüchen gerecht geworden. 
Unter Zurückstellung theoretischer B etrachtungen enthält 
das Buch hauptsächlich praktische Anleitung für die A us
führung und zeigt an vielen Beispielen und Abbildungen 
(von 219 auf 308 erhöht), wie in den einzelnen Fällen die 
gestellte Aufgabe zu lösen ist. Das K erstensche Buch 
bedarf keiner w eiteren Empfehlung’, es ha t sich bereits 
seinen ihm zukommenden P latz in der Fachliteratur 
erobert. — Kleinlogei.

Der Massivbau. Von R obert 0  t  z e n. 492 S., gr. 8 °.
1926. Berlin. Ju lius Springer. Preis 37,50 M. —

Prof. Poelzig ha t einmal gesagt, die Gegensätze 
zwischen K ünstler und Techniker, also zwischen Ingenieur 
und A rchitekt w ürden nie verschwinden. Der A rchitekt 
baue für den lieben Gott.

W ill er dam it die V erunstaltung unserer S tädte, die 
Sünden d er A rchitekten, entschuldigen? W as nutzen uns 
die Himmelsbauten, Luftschlösser oder Phantasiegebilde, 
die in den W olken schweben? Ist es n ich t viel richtiger, 
wenn sich A rchitekt und Ingenieur nähern, wenn sie V er
ständnis für einander haben, als durch solche, wie ich an 
nehmen will, unüberlegten Äußerungen, die G egensätze zu 
verschärfen?

Ich glaube das Ringen von Prof. Franz um eine bessere 
G estaltung der Ingenieurbauten (er w urde einmal das 
ästhetische Gewissen des Ingenieurs genannt) verd ien t eine 
Gegenliebe auch seitens der A rchitekten. Es is t erforder
lich, daß der A rchitekt V erständnis hat sowohl für d ie  Be
dürfnisfrage als auch für die K onstruktionsm öglichkeiten 
einer D urchführung. E r kann sich nicht vom Stoff, von 
der Erde, trennen.

Das heiße Streben des Ingenieurs, seine Bauten auch 
-ästhetisch  befriedigend“ gelöst zu sehen, wie auch Otzen 
das verlangt, sollte seitens der A rchitekten beantw ortet 
w erden m it einer ähnlichen w ertvollen Arbeit, wie sie 
Otzen mit. seinem Massivbau den A rchitekten je tz t vorlegt. 
W as beschäftigt uns denn? Der Kampf ums Gleich
gewicht! sagt Otzen. Sind es beim A rchitekten n icht auch 
die Baumassen, die ins Gleichgewicht gebracht w erden 
m üssen? W enn der Bauingenieur mehr dem inneren 
Gleichgewicht der K räfte zustrebt, streb t der A rchitekt 
mehr dahin, den sichtbaren Baumassen eine Abstimmung 
zu geben. Soll sein Bauwerk eine E inheit sein, so muß 
die optimale w irtschaftliche Linie des Ingenieurs sich mit 
der optim alen ästhetischen Linie des A rchitekten decken.

W enn man das erkennt, dann wird es Zeit, daß  der 
A rchitekt für das interessante W echselspiel der Baustoffe 
und der K räfte Interesse gew innt. Der Ingenieur m acht 
es ihm so leicht. Otzen h a t es m it der H erausgabe dieses 
Buches „Der M assivbau“ verstanden , auch noch den 
A rchitekten  verständlich zu bleiben. Dem Kampf ums 
G leichgewicht läß t er folgerichtig eine B etrachtung der 
Baustoffe und ihrer möglichen V erbindungen folgen. 
K ein totes W issen. Lebensw ahre Gebilde m acht er mit 
allen inneren Spannungen und erforderlichen Abmessungen 
für den E ntw urf verständlich. Wo diese A usführungen 
nicht genügen, g ib t er Hinweise auf beachtliche andere 
V eröffentlichungen, wodurch die ganze Arbeit ein w irk
liches erschöpfendes Handbuch über den Massivbau wird. 
V ielleicht findet sich unter den A rchitekten ein Gegen
spieler, der in ähnlicher geschickter Form  dem Ingenieur 
entgegenkommt. Das innerliche Erfassen, das Gestalten, 
w ird von Otzen genau so erstrebt, wie von den 
A rchitekten. W arum  also G egensätze? Das Buch is t auf 
diesem Gebiete eine der besten N euerscheinungen der 
letzten  Jahre. —  Stodick.

Grundzüge der T rinkw asserhygiene. K urzer Abriß fin
den P rak tiker, insbesondere für Brunnenbauer, sowie Be
triebsleiter, Techniker, W erk- und M aschinenmeister an 
W asserw erken, Bahnmeister, ferner für Ärzte und Studie
rende der Medizin. H ervorgegangen aus dem Leitfaden 
für den U nterricht im B runnenbaulehrgang der Preußischen 
L andesanstalt für W asser-, Boden- und Lufthygiene zu

72

Berlin-Dahlem. U nter Mitwirkung von B ergrat PrcL 
Dr. J . Behr, Geh. M edizinalrat Prof. Dr. M. Beninde, Prof. 
Dr. Bürger, Prof. Dr. H. K lut, Prof. Dr. R. Kolkwitz und 
Prof. Dr.-Ing. C. Reichle herausgegeben von der Preußi
schen L andesansta lt für W asser-. Boden- und Lufthygiene 
zu Berlin-Dahlem. 216 S., m it 95 Abbildungen. Verlag von 
Laubsch & E verth , Berlin SW 68. Preis 4 RM. —

Das Buch is t dazu berufen, die m it der Wasser
versorgung der B evölkerung zusam m enhängenden Wissens
gebiete in ihren G rundlagen einem größeren  Kreis zugäng
lich zu m achen. Von einem gu ten  Trinkw asser hängt in 
a llererster Linie die Förderung  der H ygiene ab. Viele, 
besonders aber die E rbauer von B runnenanlagen, haben die 
Pflicht, sich über die E rstellung  von einw andfreien Brunnen 
R echenschaft zu geben. Die B edeutung hierfür hat der 
R eichsverband für das deutsche Brunnenbaugewerbe er
k an n t und m it Hilfe der L andesanstalt für Wasserhygiene 
Lehrgänge eingerichtet. Sie gliedern sich in einzelne Vor
träge, die das vorliegende Büchlein wiedergibt. Aner
kannte  Mitglieder der L andesansta lt für Wasserhygiene 
haben sich uneigennützig -als Lehrer in den Dienst der 
Sache gestellt. Z ielbewußte G rundw assererschließung setzt 
die K enntnis der Chemie, Geologie, H ygiene und besonders 
der H ydrologie voraus, erw ünscht sind solche der Bakterio
logie und der Biologie.

Der H auptabschnitt des Buches ist der Wiedergabe des 
L ehrvortrages von Reichle über Hydrologie gewidmet. Sein 
Aufbau is t m ustergültig ; er faß t die wesentlichen Er
fordernisse der H ydrologie in einem Frage- und Antwort
spiel zusam men, das gew isserm aßen das Glaubensbekennt
nis der H ydrologie w iedergibt. Abbildungen und Zeich
nungen m it p rägnan ten  A usdrucksform en erhöhen und er
leichtern das V erständnis. D er V erfasser stellt die Berech
nung der hydrologischen Erscheinungsform en auf das 
D arcysche F iltergesetz, das durchaus allen praktischen 
A nforderungen genügt.

Im m er muß m an sich k la r sein, daß  die Lehrgänge 
nicht bezwecken. Spezialisten der Trinkwasserbeschaffung 
heranzubilden, sondern nur den Blick für die wirklichen 
V orgänge und E rscheinungen zu w eiten und falsche Vor
stellungen, wie sie v ielfach leider im  Brunnenbau Vor
kommen, zu zerstreuen. Jeder, selbst derjenige, der kein 
Techniker oder H andw erker ist, w ird  V orteile aus dem 
Buch ziehen. Selten w erden ihm die Grundbegriffe der mit 
unserem  m enschlichen Leben zusam m enhängenden natür
lichen V orgänge so k la r zum B ew ußtsein gebracht, wie 
durch dieses Buch. —  Dr.-Ing. G. Thiem, Leipzig.

B rie fk a s te n .
A n f r a g e n  a n  d e n  L e s e r k r e i s .

Arch. S. u. K. in C. (K a r b i d k a 1 k.) Wie bewährt sich
Karbidkalk im allgemeinen?

Wie verhält er sich im besonderen zu salz- und mergel
haltigen Mauersteinen?

Welche Vorsichtsmaßregeln sind evtl. zu beachten? —
Magistrat in H. ( S c h a l l i s o l i e r u n g  i n  S c h u l -  

r ä u m e n . )  Welche in jeder Weise befriedigende und auf die 
Dauer bewährte Materialien zur Schallisolierung sind augen
blicklich zu empfehlen und wie hoch stellen sich die Kosten iür 
das Quadratmeter? Es handelt sich um die Schallisolierung für 
Schulbauten mit massiven Decken und Backsteinwänden. —

St.-Nb. in Zw. ( S c h u t z  v o n  E d e l p u t z  g e g e n  
A u s  s c h l a g  d e s  M a u e r w e r k s . )  Das Ziegelmauerwerk 
eines größeren Neubaus ist in verlängertem  Zementmörtel 
1 : 1 : 8  hergestellt Worden und zeigt nach Überwinterung 
sowohl außen wie innen einen starken weißen Belag, der 
chemisch als Gips festgestellt worden ist. Der verwendete Kalk 
besteht aus 98,3 v. H. Kalcium, 1 v. H. Magnesium, 0,5 v. H. 
Kieselsäure und 0,2 v. H. Tonerde. Der Zement ist Syndikats
ware des Norddeutschen Zementverbandes. Die verwendeten 
Ziegel sind einwandfrei und enthalten weder Schwefelkies noch 
Gips. Der Gipsaussehlag rührt offenbar vom Zement her und 
hätte durch Beimengung von T raß im Mauermörtel, durch den 
der freie Kalk des Zements gebunden worden wäre, vermieden 
werden können. Um zu verhindern, daß der Gipsbelag durch 
den auf das Mauerwerk aufzubringenden Edelputz durchschlägt, 
wird beabsichtigt, die Fugen des Mauerwerks lief auszukratzen, 
mit Traßm örtel zu verstreichen, das Mauerwerk abzuwaschen, 
den Rohbau längere Zeit sich selbst zu überlassen, erst mög
lichst spät den Edelputz aufzubringen und hierbei den Zement
unterputz mit einem Traßzusatz herzustellen. — Es wird um 
Mitteilung gebeten, welche Erfahrungen in ähnlichen Fällen 
gemacht wurden und ob die getroffenen Maßnahmen als 
geeignet angesehen werden. —
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