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XII. Kongreß für Heizung und Lüftung in Wiesbaden.
Von Dr.-Ing. L. K u h b e r g ,  Berlin*).

Unter glänzender Beteiligung der Industrie und 
W issenschaft und zahlreicher V ertreter staatl. und 
städt. Behörden des In- und Auslandes w urde der 
Kongreß am 8. Sept. m it einer Teilnehm erzahl von etw a 

800 Personen durch den E hrenvorsitzenden, Ob.-Bürgermstr. 
T r a w  e r s .  W iesbaden, eröffnet. D ieser hob die V erdienste 
und Bedeutung des K ongresses für V olksw ohlfahrt und 
Gesundheit hervor und dank te  dem K ongreßausschuß, daß 
er die T agung in das besetzte  Gebiet einberufen habe. 
Der V orsitzende, Ghrt. Prof. Dr.-Ing. E. h. K onrad H a r t 
m a n n .  G öttingen. begrüßte dann die E hrengäste der 
S tadt W iesbaden, die V ertreter der Reichs-, Staats-, P ro 
vinzial- und Gemeindebehörden, der Verbände, Vereine, 
Hoch- und Fachschulen und die A uslandsteilnehm er aus 
Belgien, Bulgarien, D änem ark, F innland, H o lland  N or
wegen, Ö sterreich, Polen, R ußland, Schweden, Schweiz, 
Tschechoslowakei. Ungarn. V ereinigten S taaten  von Nord
am erika und Japan . Prof. Dr. B r a b b e e ,  New York, 
überbrachte dem K ongreß Grüße des P räsidenten  der 
...American Society of Hearing and V entilating  Engineers 
New Y ork".

D er V orsitzende verkündete  h ierauf die Verleihung von 
R i e t s c h e l - P l a k e t t e n ,  die nach der Satzung der 
vom V erband der Zentralheizungsindustrie i. J . 1924 er
richteten  R ietschel-Stiftung für besonders hervorragende 
technische, w irtschaftliche und organisatorische Leistungen 
des Zentralheizungs- und Lüftungsfaches verliehen werden. 
Die P lak e tte  erhielten: Geh. Reg.-Rat ProL Dr. K n o b 
l a u c h .  München, Geh. H ofrat Rof. P f ü t z n e r ,  D resden 
und Fabrikbes. A. B. R e c k .  Kopenhagen. Geh. Reg.-Rat 
Prof. Dr. K n o b l a u c h  ha t vo r 25 Jah ren  als Professor 
der technischen Hochschule in München das Laboratorium  
für technische Physik  geschaffen, das zu einer Forschungs
stä tte  von W eltgeltung gew orden ist. Geh. H ofrat Prof. 
P f ü t z n e r  h a t als Ingenieur in  leitender Stellung zahl
reiche Heizungs- und Lüftungsanlagen geschaffen, darunter 
das erste Fernheizw erk in Dresden. Fabrikbes. Ing. R e c k  
is t n ich t nu r in seinem H eim atlande D änem ark, sondern 
auch in  D eutschland und dem w eiteren  Ausland als hervor
ragender H eizungsfachmann bekannt.

D arauf nahm  Fabrikbesitzer Dr.-Ing. S c h i e l e  (R. 0. 
Meyer), Hamburg, das W ort zu dem V ortrage „ A 11 - 
g e " m e in e  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e  F r a g e n  a u s  
d e m  H e i z u n g s f a c h “. Nach Schflderung d er all
gem einen und im besonderen der W irtschaftslage in der 
Zentralheizungsindustrie, betonte der R edner die N otw endig
keit. an  Stelle der P assiv itä t die A ktiv itä t der deutschen 
H andelsbilanz zu erreichen und behandelte w eiter die 
Fragen der Steuer- und Soziallasten, der A rbeitslosigkeit 
und w eiter die Einflüsse der Zw angsw irtschaft im 
W ohnungsw esen auf die Zentralheizungsindustrie. E r be- 
zeichnete als einen Ableger der Zw angsw irtschaft auch das 
Eindringen d er öffentlichen Hand in die P rivatw irtschaft. 
Im d irek ten  G egensatz zu der M arktlage sei. namentlich 
un terstü tz t durch einen im mer mehr zunehm enden P a rti
kularism us bei V ergebung von  A rbeiten, die Zahl der 
Heizungsfirm en gegen die V orkriegszeit etw a v e r z e h n 
f a c h t !  — E ingehende Schilderung erfuhr auch der Bau
m arkt. und im Zusam m enhang dam it w urde die H andhabung 
des A usschreibungs- und V ergebungsverfahrens kritisiert.

») Anmerkung der Sehriftleitang. Wir widmen diesem Kongreß eine 
umfangreiche Besprechung, einerseits wegen seiner besonderen Bedeutung, 
anderseits weil auch der Architekt sich mehr mit diesen Fragen befassen 
sollte, die von steigender W ichtigkeit sind. —

Ganz besonders wurde das B lankettverfahren gerügt, das 
eine Schablonisierung der A nlagen herbeiführe und eine 
vielseitig durchdachte Lösung der gestellten Aufgaben so
wie eine Auswahl der besten Lösungen verhindere. Lohn
fragen und A rbeitszeit sowie die ungünstige Lage in der 
Heizungsindustrie in Lieferungs- und Preisfragen w urde be
handelt, und un ter Betonung der k ritischen Lage der 
H eizungsindustrie schließlich darauf hingewiesen, daß  das 
deutsche Heizungsfach der E insicht und Förderung aller 
an ihm in teressierten  K reise bedürfe, um es auf der Höhe 
zu erhalten, die es von jeher ausgezeichnet hat. Be
sonders betonte Redner, d a ß  v i e l e n  B a u h e r r e n ,  
b e s .  im  P r i v a t l e b e n ,  n o c h  z u  w e n i g  b e k a n n t  
s e i ,  d a ß  H e i z u n g s -  u n d  L ü f t  u n g  s a n l  a  g  e n 
k e i n e  H a n d e l s o b j e k t e  o d e r  M a r k e n 
f a b r i k a t e  w i e  Z i g a r e t t e n  o d e r  d g l . ,  s o n d e r n  
w e r t v o l l e  I n g e n i e u r l e i s t u n g e n  s i n d .  Die 
Erfahrungen der guten  und schlechten Heizungs- und 
Lüftungsanlagen haben gelehrt, daß folgende G rundsätze 
mehr denn je besonders auf diese Anlagen zutreffen:
B i l l i g e  A n l a g e  -— t e u r e r  B e s i t z ,  t e u r e  A n 

l a g e  — b i l l i g e r  B e s i t z .
Die z. Z. herrschende K rise der H eizungsindustrie kann 
behoben werden, wenn folgende drei F ak to ren  m ithelfen:

1. die Lieferungsw erke müssen besser und billiger 
arbeiten;

2. das Ausschreibungswesen, besonders im Hinblick auf 
das B lankettverfahren ist zu reform ieren;

3. das Pfuschertum  muß unterbunden werden.
Über die A r b e i t e n  d e s  L ü f t u n g s a u s 

s c h u s s e s  berichtete Dr. med. Prof. P f e i f f e r .  Präs. 
des Gesundheitsam tes in Hamburg. E r wies darauf hin. 
daß die Arbeiten bisher praktische Ergebnisse n icht gebracht 
haben, und es unbedingt erforderlich ist, in den nächsten 
ein bis zwei Jah ren  zusammen durch T e c h n i k e r  u n d  
H y g i e n i k e r  i m V e r e i n  m i t  d e n  B e h ö r d e n  
p r a k t i s c h e  A r b e i t e n  i n  S c h u l e n  u n d  
K r a n k e n h ä u s e r n  i n  b e z u g  a u f  d i e  L ü f t u n g  
v o r n e h m e n  z u  l a s s e n .  G erade das Lüftungssystem  
ist zu verw ickelt, um klare Richtlinien aufzustellen. Dieses 
war bisher selbst in  einem Lande wie Amerika noch nicht 
möglich, trotzdem  viele A usschüsse m it großen M itteln an 
diesem Problem  arbeiten.

Das Thema .,R e i n e  L u f t  i n  A r b e i t s r ä u m e n “ 
behandelte der Vorsitzende. Gehmrt. Dr.-Ing. H a r t m a n n .  
Er besprach die dem W ohlbefinden, der G esundheit und der 
L eistungsfähigkeit nachteiligen Z ustandsänderungen und 
V erunreinigungen der Luft, die durch die von den A rbeitern 
selbst ausgehende Abgabe von  W ärm e, W asserdam pf und 
A usdünstungsstoffen entstehen und in vielen B etriebsarten 
v ers tä rk t w erden durch die W ärm e und durch  die 
Feuchtigkeitsentw icklung der A rbeitsvorgänge. Diese L uft
verschlechterung muß durch ausreichende L üftung be
käm pft werden. In  vielen Betrieben besteht außerdem  die 
G efahr einer gesundheitsschädlichen Luftverunreinigung 
durch die beim  A rbeitsprozeß auftretenden Gase. Dämpfe, 
Dünste. Staubm engen. Ih r E in tritt in  die L uft der A rbeits- 
läum e is t durch A bsaugeeinrichtungen zu verhindern . Der 
V ortragende erläu terte  die hierzu dienenden Anlagen, ferner 
die Reinigung der den R äum en zu r L üftung zuzuführenden 
Luft und der aus ihnen abgesaugten  Staubluft, Gase, 
Dämpfe, durch Gewebe- und M etallfilter, Zyklone, A us
w aschvorkehrungen, elektrische E inw irkung, auch die zur



Luftverbesserung dienenden Anlagen der Entnebelung, Be
leuchtung, Kühlung. E r schloß mit der Aufforderung, d  1 e 
n o c h  u n g e l ö s t e n  A u f g a b e n  d e r  L u f t r e i n 
h a l t u n g ,  d i e  f ü r  d e n  G e s u n d h e i t s s c h u t z
v o n  M i l l i o n e n  A r b e i t e r n  w i c h t i g  i s t ,  d u r c h  
h y g i e n i s c h e  u n d  t e c h n i s c h e  G e rn e i n  - 
s c h a f t s a r b e i t  s o  z u  f ö r d e r n ,  d a ß  d i e  i n  
d e n  B e t r i e b e n  a u s z u f ü h r e n d e n  A n l a g e n ,  
d e n  g e w e r b e h y g i e n i s c h e n  A n f o r d e r u n g e n  
u n t e r  W a h r u n g  w e i t g e h e n d e r  W i r t s c h a f t 
l i c h k e i t  u n d  o h n e  B e h i n d e r u n g  d e r  A r -  
b e i t s -  u n d  B e t r i e b s v o r g ä n g e  e n t s p r e c h e n .

An die V orträge schloß sich eine Aussprache an, in 
der u. a. Gehmrt. Prof. S p i t t a  vom Reichsgesundheits
am t versprach, bei dem einschlägigen Ministerium — das 
R e i c h s i n n e n m i n i s t e r i u m ,  nicht das Reichs- 
arbeitsm inisterium , wie in einem Bericht; gesagt worden 
war, käm e liier in F rage — die in Aussicht genommenen 
praktischen Versuche in Schulen und K rankenhäusern 
unterstü tzen zu wollen.

Diese Aussprache ließ deutlich erkennen, wie wenig 
noch von führenden Akadem ikern besonders in den mediz. 
K reisen der Lüftung eine Bedeutung beigemessen wird. 
E i n e  g r o ß e  A n z a h l  v o n  Ä r z t e n  i n  K r a n k e n 
h ä u s e r n  s c h i m p f e n  a u f  d i e  L ü f t u n g  s.- 
a n l a g e n  u n d  l e h n e n  s i e  v o n  v o r n h e r e i n  a b .

Es folgte nach einstündiger Pause der B e r i c h t  
ü b e r  d i e  A r b e i t e n  d e s  B a u a u s s c h u s s e s ,  den 
Ministl.-Rat H u b e r  vom Bayer. Staatsm inist, des Innern 
erstattete. Der B erichterstatter betonte die N otw endigkeit 
einer höheren W ertung aller technischen Arbeiten und 
eines zielbewußten Zusammenarbeitens der technisch vo r
gebildeten Fachleute untereinander. Aufgabe und Ziel des 
Bauausschusses sei in erster Linie die Zusammenführung 
aller an den bautechnischen und heizungstechnischen Auf
gaben beteiligten K räfte. Im einzelnen verbreitete sich der 
V ortragende ifber Verbesserungen bei der D urchführung der 
Bestimmungen über Bau- und Feuerpolizei, über Regelung 
des Verdingungswesens und über die F rage einer zweck
dienlichen Fachberatung im gesam ten Gebiete der Heizung 
und Lüftung. Auswüchse des Pfuschertum s m üßten be
käm pft und von vornherein beschnitten werden. D ahin
gegen m üßten bei aller Wahrung- der Güte der Leistung 
die K osten tunlichst abgemindert werden, d a m i t  d i e  
W o h l t a t e n  z e n t r a l e r  H e i z u n g  u n d  W a r m 
w a s s e r b e r e i t u n g  a u c h  d e n  k l e i n e r e n "  G e 
b ä u d e n  u n d  W o h n u n g e n  z u g u t e  k o m m t .  Als 
W eg zu den erstrebten Zielen bezeichnete der V ortragende 
G e m e i n s c h a f t s a r b e i t  der öffentlichen Stellen und 
der ausführenden Industrie mit den einschlägigen Gewerben 
und eine Förderung der Normung und Rationalisierung. 
Die m ittlere und insbesondere die höhere A usbildung an 
den Schulen, vor allem an den Hochschulen, m üßten eben
falls in dieser R ichtung angestreb t werden. E i n e  a u s 
s c h l i e ß l i c h  k ü n s t l e r i s c h e  A u s b i l d u n g  d e r  
A r c h i t e k t e n  k ö n n e  i n  u n s e r e r  Z e i t  n i c h t  
g e n ü g e n .  D i e s e  m ü s s e  m e h r  d e r  s p ä t e r e n  
E n t f a l t u n g  V o r b e h a l t e n  b l e i b e n .  D i e  A u f 
g a b e n  d e r  H e i z u n g  u n d  L ü f t u n g  k ö n n e n  
n i c h t  v o m  e n g e n  f i s k a l i s c h e n  G e s i c h t s 
f e l d e  a u s  b e t r a c h t e t  w e r d e n ,  s o n d e r n  s i e  
s i n d  V e r t r a u e n s a u f g a b e n ,  d i e  d u r c h  Z u 
s a m m e n w i r k e n  A l l e r ,  z u m  B e s t e n  d e s  
G e m e i n d e w o h l e s  u n s e r e s  V o l k e s  g e l ö s t  
w e r d e n  m ü s s e n .  Also müssen in Zukunft Baufach
mann, Heizungsfachmann, H ygieniker und N aturw issen
schaftler Zusammenarbeiten, um zu verhindern, daß auf 
dem Gebiete der Heizung und Lüftung die schlechte Arbeit 
und dam it das Pfuschertum  sich w eiter wie bisher aus
breitet.

Anschließend hieran betrach tet Prof. S c h a c h  n e r ,  
München, ausführlich „ d i e  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  
A r c h i t e k t  u n d  H e i z u n g s f a c h m a n n “. W enn 
Zivilingenieure als Sachverständige tä tig  sind zwischen 
A rchitekt und Bauherr, so müssen diese A utoritä ten  sein. 
Der A rchitekt muß bei seinem Studium m indestens so viel 
von Heizung und Lüftung verstehen lernen, daß er die 
Vergebung dieser Arbeiten urteilsfähig behandeln kann.
\  iele A rchitekten sind n icht in der Lage, eine wirklich 
einwandfreie Entscheidung zu fällen, da es ihnen an dar 
nötigen Sachkenntnis und auch an den sich nur aus 
ständiger Praxis auf dem Sondergebiete der Heizung er
gebenden Erfahrungen fehlt. V i e l  z u  h ä u f i g  w e r d e n  
s e i t e n s  d e r  A r c h i t e k t e n  d i e  h e i z u n g s t e c h 
n i s c h  e n  E i n r i c h t u n g e n a l s  n e b e n s ä c h l i c h  
b e h a n d e l t ,  i n s b e s o n d e r e  w i r d  b e i  d e r  P l a 
n u n g  n i c h t  d i e  n ö t i g e  R ü c k s i c h t  a u f  s i e  
g e n o m m e n .  F o l g e n  d a v o n  s i n d  n i c h t  n u r

m a n c h e  U n s c h ö n h e i t e n  i n  d e r  b a u l i c h e n  
A u s g e s t a l t u n g ,  s o n d e r n  a u c h  U n z w e c k 
m ä ß i g k e i t  u n d  U n w i r t s c h a f t l i c h k e i t  d e r  
t e c h n i s c h e n  E i n r i c h t u n g e n .  Dem Pfuschertum 
das sich aber auch in das Gebiet der Zentralheizung ein
geschlichen h a t und das nur von der Unkenntnis der Auf
traggeber lebt, kann  jedoch durch fachmännische Beratim" 
und Ü berwachung wohl mehr E inhalt geboten werden als 
dies noch überall der Fall ist, Im Konkurrenzkämpfe 
dürften die soliden Firm en aus fachkundiger Beratung der 
A uftraggeber nur V orteil ziehen.

Tn der a n s c h l i e ß e n d e n  D e b a t t e  wurden Bei
spiele aus d er P rax is vorgeführt, die deutlich beleuchteten 
wie rech t H err Prof. Schachner m it seinem Vortra°- hat.’ 
Es m üßte gelingen, dem  Pfuschertum  am besten dadurch 
zu begegnen, daß  der § 34 der Gewerbeordnung mehr denn 
je gegen V erstöße angew andt wird. —

Am z w e i t e n  K o n g r e ß t a g ,  dem 9. September 
hatte  sich die Teilnehm erzahl noch verm ehrt, da vor allem 
aus den S täd ten  d er Umgebung, aus Mainz, Frankfurt. 
D arm stadt usw. zahlreiche Fachm änner sich eingefunden 
hatten , um die aktuellen  V orträge über die S t ä d t e 
h e i z u n g  zu hören. Der stellvertretende Vorsitzende. 
Minist.-Rat im Preuß. F inanzm inisterium  Dr. h. c. S c h i n ’ 
d o w k y  , eröffnete die Sitzung.

Zunächst berichtete d er V orsitzende des H e i z u n »• s- 
a u s s c h u s s e s ,  S tad tb au ra t W a h l ,  Dresden, über den 
„ H e u t i g e n  S t a n d  d e s  t S t ä d t e - H e i z u n g s -  
w e s e n  s“. D as S treben nach R ationalisierung hat der 
deutschen W irtschaft sehr s ta rke  und nachhaltige Impulse 
gegeben, die auch im H eizungsw esen tiefe Nachwirkungen 
nach sich gezogen haben. Um bei den Produktions- und 
W irtschaftsvorgängen die Selbstkosten  abzubauen, muß 
m an in erster Linie die K osten der Erzeugung, Verteilung 
und V erw endung von A rbeitsk raft und W ärm e absenken. 
Ebenso hat die V erschiebung des Lohnniveaus sowie des 
Einkommens der m ittleren Bevölkerungsschichten ge
w altige N achw irkungen gehabt, die im Heizungswesen zu 
spüren sind. D ie  S i e d l u n g s b a u t e n  h a b e n  n e u e  
F o r d e r u n g e n  g e s t e l l t .  Die Ofenfabrikation gibt 
sich alle erdenkliche Mühe, den V orsprung, den die Zentral
heizung vor der K riegszeit hatte , einzuholen. Aber trotz
dem kann  diese es n ich t aufhalten, daß die zentrale 
Heizung, vor allen D ingen d a s  Z u s a m m e n f a s s e n  
v o n  B a u b l ö c k e n  i n  e i n e r  z e n t r a l e n  A n l a g e  
s i c h  e r n e u t  s t a r k  a u s d e h n t .  D a b e i  w e r d e n  
a u c h  z e n t r a l e  W a r m w a s s e r a n l a g e n  u n d  
W a s c h k ü c h e n a n l a g e n  i n  Z u k u n f t  i h r e n  
W e r t  f ü r  S i e d l u n g s b a u t e n  b e w e i s e n .  In den 
Siedlungsbauten findet m an auch ein starkes Verlangen 
nach Gas, hauptsächlich zur V erw endung in der Küche 
zum K ochen und dann  auch zur W arm wasserbereitung für 
Badezweckei. E inzelne S täd te  haben durch besondere 
Tarife den V ersuch unternom m en, auch die Raum
heizung durch Gasöfen einzuführen. Abgesehen von den 
E xplosionsgefahren und F euergefahren w ird dieser Weg zu 
einem dauernden w irtschaftlichen Erfolge nur dann führen 
können, w enn vor allem die G aspreise auf etwa 6 bis 8 Pf. 
für 1 cbm abgesenkt werden. A uf diesem Gebiete hat die 
A. - G. f ü r  K o h l e v e r w e r t u n g  i n  E s s e n  e i n e  
v i e l  e r ö r t e r t e  A n r e g u n g  d a d u r c h  g e g e b e n ,  
d a ß  s i e  d e r  A l l g e m e i n h e i t  d e n  P l a n  e i n e r  
d e u t s c h e n  G r o ß g a s f e r n v e r s o r g u n g  v o n  
a l l e n  K o h l e n g e b i e t e n  a u s  v  o r g e 1 e g t  h a t* ) . 
Aus den bisherigen V erhandlungen ist zu erkennen, daß in 
den großen S tädten, die vom  R uhrgebiet entfernt liegen, 
durch die E inführung der Ferngasversorgung an sich eine 
A bsenkung d er V erkaufspreise vor der Hand nicht zu er
zielen ist, es sei denn, daß  sich die Stadtverw altungen mit 
erheblich niedrigeren Ü berschüssen begnügen. In einer 
kurzen A ussprache w urde w iederholt darau f hingewiesen, 
d a ß  i n  d e r  h e u t i g e n  B a u w e i s e  d i e  ü b l i c h e ,  
d u r c h s c h n i t t l i c h e  M a u e r s t ä r k e  v o n  38 cm 
n i c h t  h i n r e i c h e n d  i s t ,  u m e i n e  g e n ü g e n d e  
W ä r m e d i c h t e  d e r  R ä u m e  z u  e r z i e l e n .  Es 
wurde festgestellt, daß beheizte Räum e m it geringem spar
sam en W ärm everbrauch und mit bester W ärmeverteilung 
eine M auerstärke von etw a 51 cm beanspruchen. Moderne 
Bauweisen m it verschiedenen H ohlblocksteinen haben be
wiesen, (laß sie für die W ärm edichte die schlechtest geeig
neten sind. Besonders is t bei den Beton- und Kalksand- 
steinbauw eisen darauf zu achten, daß die Mauern möglichst 
trocken bleiben und n ich t durch Feuchtigkeitaufnahm e 
w ä r m e l e i t e n d  w erden. H ier liegt vielfach die Ursache, 
wenn über k a lte  R äum e, allzugroßen W ärm everbrauch und 
dam it verbundener K ohleverschw endung gek lag t wird.

*) Anmerkung. Man vergl. den Artikel des Verfassers in Deutsche 
Bauzeitung Nr. 72 vom 7. Sept. 1927 (Bauwirtschaft und Baurecht Nr. 18j.—
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In den G roßstädten tr iff t m an aber immer mehr das 
Streben nach Zusam m enfassung der Feuerstellen in s te ifen 
dem Umfange an. E s  h a t  s i c h  e i n  n e u e r  B e 
g r i f f  f ü r  d i e  S t ä d t e h e i z u n g  g e b i l d e t :  n ä m 
l i c h  d i e  V e r b i n d u n g  d e r  z e n t r a l e n  W ä r m e 
w i r t s c h a f t  m i t  d e r  g e s a m t e n  ö f f e n t l i c h e n  
E n e r g i e w i r t s c h a f t .  Die moderne S tadtheizung gibt 
Wärme an Jederm ann ab, und is t m it der öffentlichen 
Energiewirtschaft u n z e r t r e n n l i c h  verbunden. Das 
Stadtheizwerk is t durch d ie  K uppelung der Heiz- und 
Kraftwerke in ein n e u e s  Stadium  getreten , dem zweifel
los noch eine sehr lebhafte Entw icklung beschieden sein 
wird. Hierbei verdient die F rage des W ärm eträgers, ob 
Dampf oder W asser, eine große B eachtung, die nur auf 
Grund sorgfältiger Prüfung von Fall zu Fall entschieden 
werden kann. E ntscheidend für die w eitere Entw icklung 
des Stadtheizw erkes bleibt in der heutigen Zeit die Geld
knappheit — seine W irtschaftlichkeit, welche ihrerseits 
wieder durch die Anlage — und B etriebskosten sowie die 
Tarifpolitik für die abgegebene W ärm e stark  be
einflußt wird.

Hierauf sprach Dipl.-Ing. M a  r g  o 1 i s , G eschäftsführer 
der Fernheizw erk G. m. b. H. H am burg über die . . G r u n d 
l a g e n  d e r  S t ä d t e h e i z u n  g“ . Die Entw icklung des 
Femheizwesens hat nach seinen Ausführungen m it der 
zentralen W ärm ebelieferung von K ranken- und Irren 
anstalten begonnen. F ü r die E rrich tung  dieser Fernheiz
werke w aren nicht w irtschaftliche, sondern vor allem 
h y g i e n i s c h e  G r ü n d e  u n d  G e s i c h t s p u n k t e  
d e r  B e q u e m l i c h k e i t  ausschlaggebend. Öffentliche 
Fernheizwerke können z. Z. w enigstens nur auf w irtschaft
licher G rundlage gebaut werden. Die eigentliche E ntw ick
lung der Ptädteheizung hat auch ers t eingesetzt, nachdem 
in H a m b u r g  und K i e l  öffentliche Fernheizw erke als 
E r w e r b s u n t e r n e h m e n  entstanden sind. Durch 
diese Anlagen w urde erwiesen, d a ß ,  w i e  b e i  d e n  
m e i s t e n  t e c h n i s c h e n  N e u e r u n g e n  d i e  B e 
d e n k e n  d e r  m a ß g e b e n d e n  S t e l l e n  e r s t  z e r 
s t r e u t  w u r d e n ,  n a c h d e m  s i c h  d a s  P r i v a t -  
k a p i t a l  d e r  S a c h e  a n g e n o m m e n  h a t t e .  Das 
H a m b u r g e r  F e r n h e i z w e r k  h a t den Betrieb von 
dem in der P oststraße  belegenen E lektriz itä tsw erk  i. J . 1921 
aufgenommen und es h a t sich nach und nach bis auf den 
heutigen Umfang m it einem A nschlußw ert von rund 55 Mil
lionen W ärm eeinheiten entw ickelt. Eis ist z. Z. das größte 
Fernheizwerk in Europa und im letzten B etriebsjahre sind 
über 60 Millionen W ärm eeinheiten für Heizung geliefert 
worden. Die V erteilung der W ärm e erfolgt m it Abdampf 
und d ie  Energie des H ochdruckdam pfes w ird für die E r
zeugung von elektrischem  Strom ausgenutzt*!. Im letzten 
W inter sind bereits rund 4,6 Millionen K ilow attstunden 
Abfallstrom an die ham burgischen E lektrizitätsw erke ab
gegeben worden. K l a r e  Z a h l e n  u n d  D i a g r a m m e  
s t e l l t e n ,  g e s t ü t z t  a u f  d i e  B e t r i e b s e r g e b 
n i s s e  d e s  F  e r  h e i z w e r k e  s H a m b u r g ,  f e s t ,  
d a ß  s i c h  d i e  K o s t e n  d e r  F e r n l e i t u n g e n  m i t  
d e r  Z u n a h m e  d e r  F ö r d e r u n g  a u ß e r o r d e n t 
l i c h  s c h n e l l  v e r r i n g e r n  u n d  d a ß  d i e  W ä r m e 
v e r l u s t e  v i e l  g e r i n g e r  s i n d  a l s  a l l g e m e i n  
a n g e n o m m e n  w i r d .  D ieser k o m b i n i e r t e K r a f t -  
h e i z b  e t  r  i e b  ist der w irtschaftlichste, und nach dem 
H am burger M uster sind die Anlagen in K i e l ,  B a r m e n .  
B r a u n s c h w e i g ,  L e i p z i g .  C h a r l o t t e n b u r g  
( T e c h n i s c h e  H o c h s c h u l e  u n d  M a g i s t r a t )  und 
in B r e s l a u  entstanden. Neben der V erteilung der W ärm e 
mit Dampf kom m t auch W arm w asserverteilung in Frage. 
D as H eizw asser w ird dann den Gebäuden unm ittelbar zu
geführt. Diese V erteilung hat den V orzug, daß bei gleichem 
H eizbedarf m ehr Abfallstrom als bei D am pfverteilung er
zeugt w erden kann. Die Gasheizung und elektrische 
Heizung ist dagegen bei den heutigen Gas- und S trom 
preisen unw irtschaftlich und nur in Ausnahmefällen möglich.

D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  S t ä d t e h e i z u n g  
l i e g t  i m I n t e r e s s e  d e r  A l l g e m e i n h e i t .  Der 
Heizbetrieb w ird billiger und bequemer, die R auch- und 
R ußplage durch B eseitigung der vielen Feuerstellen erheb
lich verm indert, und die F euersgefahr in den Gebäuden 
verringert. D er R edner lieferte den N a c h w e i s ,  d a ß  
d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  S t ä d t e h e i z u n g  i n  
D e u t s c h l a n d  s i c h  i n  d e r  R i c h t u n g  d e s  
k o m b i n i e r t e n  K r a f t - H e i z b e t r i e b e s  b e 
w e g e n  w i r d ,  und zeigte die A usführung der Anlagen 
an Hand von Beispielen. M i t  d e m  s t e i g e n d e n  
U m f a n g  w i r d  d e r  F e r n h e i z b e t r i e b  i m  L a u f e  
d e r  J a h r e  d i e  E l e k t r i z i t ä t s w i r t s c h a f t  i n

») Anmerkung. Vergl. die Artikel des Verfassers in Dt-ck Bantz. 
Nr. 62 vom 2. 8. 1924 ond in Stadt u. Siedlung Nr. 3 vom 31. 1. 1925 and 
Sr. 26 vom 14. 3. 1925. —

d e n  S t ä d t e n  v o l l s t ä n d i g  u m w a n d e l n .  Die 
erste  anzustrebende E tappe is t die E rzeugung des Mehr
bedarfes an Strom  im W inter. H eute w erden die E lek
triz itä tsw erke m it teuren  K ondensationsm aschinen für die 
höchste Spitzenbelastung im W i n t e r  bemessen. Ln Zu
kunft werden die W erke nur für den viel geringeren 
Spitzenbedarf im S o m m e r  ausgerüstet, und d er Mehr
bedarf an Strom  im W inter m it den viel billigeren Gegen
druckm aschinen erzeugt werden. D er K ohlenverbrauch 
der E lektrizitätsw erke w ird dabei von  0,7 bis 1 k" auf 
0,16 für die K ilow attstunde verringert w erden können. 
Mit der w eiteren E ntw icklung des Fernheizbetriebes wird 
der ganze E lektriz itä tsbedarf der S tädte im W inter und 
auch ein Teil des Strom bedarfs im Sommer entsprechend 
der Belieferung d er Gebäude m it warmem G ebrauchsw asser 
im k o m b i n i e r t e n  H e i z b e t r i e b  erzeugt werden. 
D u r c h  w e i t g e h e n d e  E i n f ü h r u n g  v o n  W a r m 
w a s s e r v e r t e i l u n g  u n d  W ä r m e s p e i c h e r u n g  
w i r d  d a n n  e i n  v o l l s t ä n d i g  g l e i c h m ä ß i g e r  
B e t r i e b  d e r  E l e k t r i z i t ä t s w e r k e  e r r e i c h t  
u n d  d i e  S t r o m e r z e u g u n g  dadurch erheblich v er
billigt.

Ob.-Ing. Dipl.-Ing. S c h u l z ,  Berl. E lektr.-W erke A.-G. 
Berlin, der das Thema: „ S t ä d t e h e i z u n g  i m  A n 
s c h l u ß  a n  K r a f t w e r k e “ behandeln wollte, w ar 
krankheitshalber am Erscheinen verhindert. Verschiedene 
Punkte  des V ortrages w urden bekanntgegeben und be
sonders darauf hingewiesen, daß grundsätzlich bei unserem 
heutigen städtischen K raftw erkw esen eine Verbilligung der 
eigentlichen Strom erzeugung aus Heizdam pfstrom nur i n - 
d i r e k t  möglich ist; dadurch, daß der W ärm everkauf 
rentabler wird, w enn Spitzenstrom  bzw. elektrische Energie 
an solche Stellen des K abelnetzes geliefert werden kann, 
an  denen bei den bestehenden E lektriz itä tsw erken  eine E r
sparnis an A nlagekapital entsteht. D i e  t e c h n i s c h -  
w i r t s c h a f t l i c h e n  B e d i n g u n g e n  h i e r f ü r  s i n d  
i m m e r  s o  s c h w i e r i g ,  d a ß  e i n e  u m f a n g r e i c h e  
S t ä d t e h e i z u n g ,  d i e  z w e i -  b i s  d r e i t a u s e n d  
H ä u s e r  u m f a ß t ,  l a n g s a m e r  e n t s t e h e n  w i r d  
a l s  m a n  w ü n s c h e n  w o l l t e .

An die V orträge knüpfen sich lebhafte Aussprachen, 
aus denen folgende Ausführungen von größtem  In te r
esse sind:

Von allen V ertretern , die das Problem der S täd te
heizung fördern, wurde allgemein bestätig t, daß die Ab
nehm er der fem zugeleiteten W ärm e leider noch zu sehr nur 
nach den r e c h n e r i s c h  e r m i t t e l t e n  V o r t e i l e n  
gehen, aber keinesw egs d i e j e n i g e n  V o r t e i l e  i n  
R e c h n u n g  s t e l l e n ,  d i e  n i c h t  d u r c h  G e l d 
w e r t e  z u  e r m i t t e l n  s i n d .  D er V erbreitung der 
S tädteheizung w irken vorläufig noch entgegen die zu hohen 
A nlagekosten der Zentralen und Rohrnetze. V on V e r 
t r e t e r n  d e r  E l e k t r i z i t ä t s w e r k e  w urde die T a t
sache geltend gem acht, daß in den m eisten S täd ten  noch 
zu wenig H äuser m it zentralen Heizungen, außerdem  aber 
auch noch zu wenig H äuser m it elektrischem  Strom  v e r
sehen sind. Dies beweist, daß nach ih rer Meinung nur die 
elektrischen W erke gründlich gefördert w erden müssen, 
ohne R ücksicht auf die Städteheizung. (In Berlin z. B. 
haben erst 15 v. H. aller H äuser elektrische Beleuchtung.) 
Zwecks besserer A usnutzung d er Fernleitungen w urde emp
fohlen, auch im Sommer Frischdam of oder hochgespannten 
Turbinen-Abdam pf oder Zwischendampf für gewerbliche 
Zwecke zu liefern. Auch w urde das Problem  der Groß- 
G asversorgung beleuchtet, doch stellte der V ortragende 
Tng. M a r g o 1 i s im Schlußw ort fest, daß das S täd te 
heizungsproblem gelöst ist und es k e i n e n  Z w e c k  h a t .  
m i t  d e r  S t ä d t e h e i z u n g  z u  w a r t e n  b i s  a n d e r e  
P r o b l e m e  g e l ö s t  s i n d .  W enn auch die S täd te
heizung bekanntlich von Fall zu F a ll m it den bisherigen 
E rfahrungen je  nach der örtlichen L age zu beurteilen und 
anzulegen ist, da muß dieses Problem  schneller als bisher 
durchgeführt werden, um den N utzen allen B evölkerungs
schichten und der K raft des ganzen Landes zugute kommen 
zu lassen.

M agistratsbaurat B e r l i t t  (W iesbaden) besprach d a r
auf , .D ie  Z e n t r a l h e i z u n g  u n d  W a r m w a s s e r 
v e r s o r g u n g  f ü r  K l e i n -  u n d  M i t t e l w o h 
n u n g e n  i n  W i e s b a d e n “ . Die ersten  von d er S tad t 
W iesbaden ausgeführten W ohnbauten mit gemeinsam en 
Zentralheizungen w urden bereits erstm al i. J . 1919 für Be
satzungszw ecke errichtet. W eitere größere H äuserblocks 
sind in diesem Jah re  m it Z entralheizungen versehen, von 
denen die g rößte B augruppe diejenige am L o r e l e i r i n g  
ist. D ort w erden von einem K esselhaus aus 500 W oh
nungen (2 bis 3 Zimmer und K üche) m it W arm w asser
heizung und G ebrauchsw arm w asser versorg t. Die Anlage 
is t nach den m odernsten G rundsätzen u n te r B erück
sichtigung eines m öglichst w irtschaftlichen B etriebes ein
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gerichtet, um sowohl A nlagekosten als auch B etriebskosten 
in für solche W ohnungen erträglichen Grenzen zu halten. 
Daß dies gelungen ist, zeigt der Umstand, daß die An ag 
mehrkosten je W ohnung nur etw a 2 bis höchstens ö v. n . 
höher sind als mit entsprechender Ofenheizung, bei einem 
Gesamtpreis von 15 000 bis 17 000 RM. für die W ohnung, 
trotzdem die Anlage sogar m it W ärm espeicher, 1 ern- 
thermom eter, W assermessern, R auchesprüfern usw. _ aus
gestaltet ist. Außerdem wurden alle W ohnungen vorsich ts
halber mit reichlich Schornsteinen ausgestatte t, die heute 
sicherlich in Fortfall kommen. Die W ohnungen haben 
auch durchweg Gasküchen, s o  d a ß  e i n  K o h l e n 
t r a n s p o r t  i n n e r h a l b  d e r  W o h n u n g e n  u n d  
H ä u s e r  v o l l k o m m e n  v e r m i e d e n  w i r d .  W enn

man bedenkt, welche W ohnannehm lichkeit durch eine der
artige zentrale Beheizung geschaffen wird, so spielen die 
geringen A nlagem ehrkosten keine w esentliche Rolle. Der 
R edner sprach die Hoffnung aus, d a ß  m a n  i m m e r  
m e h r  d a z u  ü b e r g e h e ,  a u c h  K l e i n s t w o h 
n u n g e n  m i t  Z e n t r a l h e i z u n g e n  z u  v e r s e h e n .

In der anschließenden A ussprache wurden haupt
sächlich die V orteile der W ä r m e s p e i c h e r  behandelt 
Im Anschluß an den V ortrag  fand eine Besichtigung der 
H eizanlage am Loreleiring s ta tt, die als Warmwasser- 
pum penheizung m it schm iedeeisernen bzw. Stahlheizkesseln 
und R adiatoren  der. W iesbadener Maschinenfabrik erbaut 
und m it den vorerw ähnten A pparaten ausgestattet ist. —

(Schluß folgt.)

Welchen Einfluß haben Drahtverspannungen zw isch en  Häusern auf diese?
Von A rchitekt Rudolf E. H e e r d , F ran k fu rt a. M.*). (Hierzu 6 A bbildungen.)

G ehen wir heute durch die Straßen unserer S tädte, so 
sehen wir in kurzen A bständen die verschiedensten 
D rahtverspannungen von H aus zu Haus laufen; die 
Frage, ob diese Verspannungen nicht irgendwelchen un 

günstigen Einfluß auf das Haus ausüben können, is t bisher 
aber noch nicht erörtert worden.

Für die nachfolgenden B etrachtungen dieser Frage 
sollen in erster Linie die T ragdrähte der Straßenbahn-O ber
leitung dienen, da deren Einfluß zum Teil gemessen, zum 
Teil aus praktischen Beispielen erk lärt werden kann. Ganz 
ähnlich sind dann die E inw irkungen der T ragseile von 
elektrischer Pendelbeleuchtung (in der Mitte der Straße), 
von Schildern, Telefondrähten usw., sofern eine fast starre  
Verbindung von zwei gegenüberliegenden H äusern durch 
diese stattfindet.

Nehmen wir ein praktisches Beispiel nach Abb. 1, 
S. 157, an, so ergibt sich folgender T atbestand: Die beiden 
Häuserfronten a  und b sind, wenn sie keine V erspannung 
tragen, zwei ruhende K örper, die durch den zwischen ihnen 
durchgehenden V erkehr erschüttert w erden und dabei in 
Schwingungen geraten. Messungen an Hausfronten, die 
starkem  V erkehr ausgesetzt sind, haben ergeben, daß ein 
Ausschwingen in einer Höhe von etw a 7 bis 10 m über Ge
lände um 2 bis 4 mm stattfindet. U nter norm alen V er
hältnissen ist dieses Ausschwingen ohne größere nach
teilige Folgen für das Gebäude, vorausgesetzt, daß dieses 
gu t gegründet is t und auf gutem Baugrund steht. Daß 
ein Ablösen ganz schwacher W ände von stärkeren  s ta tt
findet, ist bekannt und wird praktisch ohne w eitere Be
deutung hingenommen. Die Baumasse des Hauses versucht 
dann den Schwingungen Herr zu w erden und däm pft diese 
in ganz kurzer Zeit dera rt ab, daß sie praktisch  n ich t mehr 
festgestellt werden können.

Diese_ norm alen V erhältnisse ändern sich aber sofort, 
wenn zwischen den beiden H äuserfronten a  und b  die 
D rahtverspannung c m it Hilfe d er an den W änden be
festigten R osetten d und e angebracht wird. F äh rt z. B. 
ein L astkraftw agen f durch die Straße, so gehen von dem 
selben Schwingungen aus, die sich wellenförmig durch das 
Erdreich fortpflanzen, das Fundam ent erschüttern  und 
wieder den Ausschlag der H äuserfronten hervorrufen. H ier
durch wird beim N ähern der F ronten  eine V erkürzung des 
Zwischenraumes herbeigeführt und der Spanndraht senkt 
sich. Beim Zurückschwingen der Fronten wird dann  der 
Spanndraht wieder hochgezogen und es erfolgt eine ruck 
artige A uswirkung des Zuges an der äußersten  Aus- 
schwingungsstelle der H ausfront. H ierdurch gerä t auch 
der Spanndraht selbst in Eigenschw ingungen, die sich 
wieder, vom R osettenpunkt ausgehend, dem Mauerwerk mit- 
teilen und durch das ganze Gebäude verlaufen. Durch 
diese Einw irkung werden die E rschütterungsschw ingungen 
in der Nähe der R osette verändert. Hierbei treten  
Reflexionswirkungen auf, die sich in verstärk tem  Maße 
dem Mauerwerk mitteilen. Gleichzeitig geraten  auch die 
Balkenlagen des Gebäudes in Schwingungen, die die 
W irkung einer Membrane besitzen.

Legen wir diese Schw ingungsbewegungen theoretisch 
in einer Skizze fest, so ergibt sich ein Bild (vgl. Abb. 2, 
S. 157), das eine V erkettung  und ein Ineinandergreifen der 
Schwingungen aufweist. Die stärkste  B eanspruchung er
leidet in diesem Falle die Stelle, an der die R osette der 
Verspannung angreift, da hier nach allen R ichtungen hin 
eine Hemmung und V eränderung des Schwingungs- 
voiganges eintritt. Hinzu komm t noch, daß der von einem 
ruhenden Spanndrah t der elektrischen O berleitung aus-

*) Anmerkung der Schrift'eitung. Der Aufsatz ist seit Juli d. J. in 
unserem Besitz und konnte Kaummangels wegen nicht veröffentlicht werden.

geübte D auerzug nach M essungen 200 ke beträgt, Gerät 
der Spanndrah t in Schwingungen, so wird dieser Dauer
zug in eine lebendige K raft von 215 bis 275 kS verwandelt. 
Diese E inw irkung von 250 ke im Mittel besteht bei jeder 
Schw ingung und  is t in verkehrsreichen Straßen eine 
dauernde E inw irkung T ag  und N acht.

D aß hier eines Tages Folgen eintreten müssen, haben 
verschiedene p rak tische Fälle bewiesen. So wurde 1918/19 
in F rank fu rt aus einem in Sandstein ausgeführten vier
stöckigen Gebäude am I. S tock ein Quader herausgezogen, 
der die R osette  des Spanndrahtes der Straßenbahnober
leitung trug. D a das H aus selbst von einer guten Firma 
unter ausgezeichneter B auleitung vor dem Kriege erbaut 
wurde, so ist n icht anzunehm en, daß hier ein Fehler oder 
Mangel Vorgelegen haben kann. N ur der einwirkende 
D auerzug und die durch die Schwingungen entstehende 
lebendige K raft haben ein langsam es Lockern des Quaders 
und ein H erausziehen bew erkstelligen können.

Die besten  E inw irkungen zeigen aber die Decken von 
Gebäuden, die m it V erspannungen versehen sind. So zeigt 
Abb. 3, S. 157. die D ecke eines Eckzimmers, bei der etwa 
50 cm höher die R osette  eines Spanndrahtes sitzt, Wellen
förmig verlaufen die R isse nach dem Angriffspunkt der 
K raft (Spanndraht), w ährend d ie  Abb. 4. S. 157. deutlich 
zeigt, wie die in dem entfern teren  Raum auftretenden 
D eckenrisse strahlenförm ig nach der R osette verlaufen. 
Diese beiden m arkanten  Stellen tre ten  in allen den Ge
bäuden auf, die eine D rahtverspannung mit dem gegen
überliegenden G ebäude aufweisen.

Daß die E inw irkung der D rahtverspannung nicht leicht 
zu nehm en ist, zeigen die beiden Bauunglücke in Frank
furt a. M. innerhalb einiger Monate. Das Unglück in der 
W estendstraße 11 h a t m ehr oder w eniger seine Ursache in 
der E inw irkung des Spanndrahtes der Oberleitung, trotz
dem hier auch bauliche Feh ler eine Rolle gespielt haben. 
Ü berhaupt ist die A usw irkung bei baulichen Mängeln eine 
ganz gew altige und gefahrvolle. Zu dem Bauunglück in 
der W estendstraße selbst dienen nachstehende Fest
stellungen:

Das Haus W estendstraße 11. in dem der Einsturz er
folgte, und W estendstraße 13 sind Zwillingshäuser, i. J. 
1862 von demselben B auherrn und unter gleichen Be
dingungen erbaut. Das Haus Nr. 11 trug  bis zum Einsturz 
eine R osette  zur A ufnahm e des Spanndrahtes der elek
trischen S traßenbahnoberleitung. Das entgegengesetzte 
Ende des Spanndrahtes w ar m ittels R osette  an dem gegen
überliegenden H ause (Nr. 12) befestig t (Abb. 5, S. 157).

Als sich der V erkehr durch die S traße ständig steigerte, 
zeigten sich an  dem H aus Nr. 11 in den letzten Jahren 
immer mehr R isse und Sprünge. Das E ntstehen derselben 
ließ sich n ich t erklären. Am 6. November 1926 erfolgte 
nach vorherigem  K nistern  und K nacken der Einsturz einer 
T rennungsw and (siehe die punktierte  W and in Abb. 5). Die 
übrigen S tockw erke sackten  langsam  nach und hielten in
folge der B alkenkonstruk tion  solange, daß durch schnelle 
A bsprießung d er Feuerw ehr das Gebäude vor dem voll
ständigen E insturz g e re tte t wurde.

Es ergab sich folgende örtliche Feststellung (vgl. 
Abb. 6, S. 157): Die eingestürzte T rennungsw and lag mit 
der R osette  in gleicher Achse und w ar als 13 cm starke mit 
einer P fe tte  überdeckte B acksteinw and ausgeführt. Die 
P fe tte  w ar etw a 35 cm in die A ußenm auer eingelassen, mit 
zwei T ürpfosten  g estü tz t und am Schornstein aufgelagert 
(siehe Abb. 6). Ein w eiteres Fachw erk besaß die W and als 
ba lken tragende W and nicht, so daß hier ein K onstruktions
fehler vorlag. Die D eckenbalken gingen auf 13 m Länge
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durch, waren in die Pfette eingedoüt und parallel zur 
Straße verlebt. Sie ergaben also einen, an beiden Enden 
e ilig e spannten Balken mit zwei Unterstützungspunkten- Die 
Belastung der Wand war statisch zu groß 12 v ~  . wo
durch das Ausknicken stattfinden mußte. Stehengebiiebene 
Mauerreste zeigten bei der rntersuchung. daß der Mörtel

Die statische Überlastung der Wand konnte den Ein
sturz und die B eschaffenheit nicht allein bew erK Stepizt 
laben, ebensowenig der Verkehr, da er doch auf beiden 
Häusern gleichmäßig einwirkte, aber nur das Haus 11 ^ er- 
änderungen zeigte. Die Ursache des Unglücks war also 
letzten Endes in  der Verspannung zu suchen und erga,.'
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Abb. 1 toben).
Ausschwingen der Hausfront bei Erschütterungen.

Abb. 2. Verkettung der Schwingungen 
iBoden- und Drahtschwinsnngen und Veränderungen 

im Verlauf.

Abb. 3. Die Deckenrisse verlaufen 
wellenförmig um den Angriffspunkt 

(Rosette) des Spanndrahtes.

Abb. 4. Strahlenförmig laufen die Deeken
risse nach dem Angriffspunkt 

des Spanndrabtes.
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Abb. 5. Lageplan zur Einrichtung in der Westendstr. 11. Abb. 6. Konstruktion der Einsturzstelle.

vol’ständig zermürbt war und wie loser Sand aus den Fugen 
gekratzt werden konnte. Je weiter aber die übrigen Wände 
von der Straße entfernt lagen, um so besser war der Mörtel 
und die Verbindung mit den Steinen erhalten. E'as 
Zwillingshaus Nr. 13 zeigte dagegen keinerlei Risse. 
Sprünge oder Deformation, trotzdem die Entfernung von 
der Straße bei beiden Häusern gleich ist und ebenso die 
Einwirkung des Verkehrs.

sich auch aus den theoretischen Betrachtungen sowie aus 
den vorstehend schon angeführten Kraftäußerungen ohne 
weiteres, daß die Verspannung zum Zusammenbruch des 
Gebäudes in Verbindung mit dem Verkehr ihr Möglichstes 
getan hatte.

Auch das zweite Frankfurter Bauunglück am 
21. Februar 1927 Hatnzer Landstraße zeigt die kolossale 
Auswirkung von Verspannungen. Das Haus, das im Um
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bau war, hatte  an diesem Tag eine außerordentliche Be
lastungsprobe durch Schneefall und durch Schwingungs
änderungen auszuhalten. Letztere waren bedingt durch 
den Umstand, daß der V erkehr vor dem Hause gedrosselt 
wurde, da K analarbeiten auszuführen waren und Aus
schachtungen stattfanden. Die E rschütterungen und 
Schwingungen sind hierdurch in anderem Maße aufgetreten 
und haben sich dementsprechend auch ausgew irk t Daß 
K onstruktionsm ängel mitgespielt haben, soll nicht in An
rede gestellt werden, doch gibt es für die außerordentlich 
starke V ernichtung der Giebelwand des Hauses, die die 
Befestigung der V erspannung der Straßenbahn und außer
dem noch den Haken für das Tragseil einer elektrischen 
Pendelbeleuchtung trug. Kunde davon, daß diese beideii 
Einwirkungen von ungeheuerlicher Tragw eite waren. Die 
Giebelwand hatte  als solche doch nur Abschließungs
funktion am Hause und w ar auch, soweit es an der Unfall- 
steile noch ersichtlich war. gegenüber den anderen W änden 
fast unbelastet. Es hat also hier die Zugwirkung bzw. die 
lebendige K raft der D rähte ein Umreißen der Giebelwand 
bewerkstelligt, und zwar in dem starken Maße, daß W erk
steine 30 m weit geschleudert wurden.

Es werden nun immer die vorgesehenen V erbesserungen 
an den Einspannungspunkten der T ragdräh te  in Erw ägung 
gezogen. So ha t man in die Rosetten Schalldämpfer und 
Gummipuffer eingesetzt, um den Schwingungen entgegen
zuwirken. Daß diese Maßnahme nicht zum Vorteil, 
sondern zum Nachteil gereicht, dürfte k lar sein. Ein 
Gummipuffer, der m it 250 belastet ist, h a t seine E lasti
z ität vollständig verloren, ganz abgesehen davon, daß auch

eine A uswechselung so g u t wie gar nicht stattfindet und 
Gummi in ganz kurzer Zeit erhärte t. Andem teils werden 
aber auch die Schw ingungen durch die Gummieinlage 
w ieder verändert und es t r i t t  eine V erzerrung ein. Daß 
Gummi selbst kein  M ittel ist, um Erschütterungen und 
Schw ingungen aufzuheben, dü rfte  schon aus dem Umstand 
erbracht sein, daß Automobile auf Pneum atiks und L ast
kraftw agen auf Vollgummi fahren und trotzdem  ein Klirren 
der Fenstern  usw. beim V orbeifahren an H äusern stattfindet. 
Auch den Einw and, daß  solche D rähte einen natürlichen 
D urchhang besitzen und dadurch elastisch seien, kann man 
nicht gelten lassen. Um einen D raht überhaupt straff zu 
ziehen, fehlen uns in der P rax is fas t vollständig die Mittel, 
so daß ein gew isser D urchhang immer vorhanden sein 
wird. D ieser D urchhang w irk t aber s ta rr und läßt keine 
große E lastiz itä t zu, ohne ganz außerordentliche Kräfte 
mitspielen zu lassen. Man kann  also praktisch wie theo
retisch von einer sta rren  V erkupplung ohne weiteres reden, 
und es is t ganz gleich, ob m an hier einen D raht oder einen 
Balken anbringen würde.

Ä ndert sich in der Praxis der Fall dahingehend, daß 
nur ein Haus die V erspannung aufnimm t, am gegenüber
liegenden Ende aber ein Mast zur Aufstellung gelangt, so 
sind die Schw ingungsverhältnisse für das Haus vollständig 
geändert und es wird kein  Schaden auftreten. da der frei
stehende Mast alle Schw ingungen aufzunehmen hat und 
aufnimm t. In  der P raxis habe ich un ter diesen Bedingungen 
noch kein Haus angetroffen, das hierbei Schaden genommen 
hätte. Lediglich die V erspannung zwischen zwei Häusern 
führt zu B eschädigungen des schw ächer gebauten. —

Am Säulenschaft eingespannte Kreisplatten unter g le ichm äßiger Belastung.
Von Dr.-Ing. Dr. L e w e ,  P rivatdozen t a. d. T echnischen H ochschule Berlin.

K reisförmige Fundam entplatten erfahren bei schlechten 
Bodenverhältnissen nahezu gleichmäßige Boden
pressungen. Man benutzt derartige kreisförm ige 
Fundam ente zur F lachgründung von Schornsteinen, 

Lokomotiv-Drehbühnen, kreisförmigen W asserbehältern und 
für die Gründung von einzelnen Säulen. F ür den Fall 
einer konzentrierten E inzellast is t diese Aufgabe] bereits 
vom V erfasser und Anderen*) behandelt worden. Eine 
solche Behandlung ha t aber für die Praxis w enig W ert, da 
gerade das maßgebende Biegungsm oment un ter dieser 
E inzellast im Falle des punktförm igen Angriffes derselben 
in der P lattentheorie unbestim m t wird. In der Praxis liegt 
der Fall ja  auch meistens so, daß die L ast entw eder über 
einen kleinen konzentrischen K reis v erte ilt is t oder daß 
man die K reisplatte am Rande eines solchen konzentrischen 
Kreises als voll eingespannt ansehen muß. Die letztere 
Auffassung is t am Platze, wenn es sich um eine kreis
förmige Fundam entplatte mit einer runden Säule in der 
Mitte handelt.

Die D ifferentialgleichung der K reisp latte  lau te t bekann t
lich bei achsialsym m etrischer Belastung

wo D  = n ' E J

und m, E  und J  Poissonsche K onstante, E lastiz itä tskon
stan te  und P lattenträgheitsm om ent sind. Nach A uflösung 
der D ifferentialgleichung findet man dann das radiale und 
tangentielle Biegungsm oment (das sind die B iegungsm om ente 
aus radialen und tangentiellen N orm alspannungen) nach 
folgenden Form eln:

M r ~  — D  ( - f l
\  ax m  x  )

\  =  __ D (  1 ^
\ m  dx  x  /

*) Betun und Eisen 1914: Lewe, Kreis- und Ringplatteu. —
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R  —* In  unserem  Falle einer gleich
er______ w ■ ^________ k  m äßig von un ten  nach oben wir-
; fA'-A......I j l  (J V V L in  kenden Bodenpressung p ist

-Mr k- n  R 3 —
Qx ~  P 2x  •

U nsere Differentialgleichung 
lau te t daher im vorliegenden 
Falle und  u n te r der Beachtung 
der B edeutung R  und r  nach 

u  nebenstehender Abbildung
\  . *<P \

D { x T x ^ + x ^ ~ V
. f l *  -  s 2 n  

+  V ---- 2--------x = 0 .

Die L ösung  lau te t

Die G renzbedingungen sind:
<p =  0  für x =  r  und M r =  0  für x  =  R

oder

_P
21) G r - x ' s O + . B . - ' + c . l - o

und, insofern w ir zur A bkürzung f t  =  —  setzen

M

In der D ifferentialgleichung und in diesen Formeln be
deuten * die E ntfernung irgend eines zu betrachtenden 
Punktes vom M ittelpunkt des K reises und <p den W inkel, 
den die Tangenten der Durchbiegungslinie an irgend einer 
Stelle x  m it der W agrechten bilden. Is t also w die D urch
biegung an einer Stelle x,  so is t

bw
,p =  -  bz ■

Qx is t die Q uerkraft infolge der B elastung p an irirend 
einer Stelle x.

V
•21)

+

R 3 R 3 
(t3-1 g -  y  (l 4 i«) fflrfl

,p -
p  R 1 
16 D

x 3
R 3

r1 , R . 1—(M 
& + 4 l g  r  +  Y + l

1 +
1— pi r*
l + ¿  i P

+ B.(t+¡U)+C .A .(P -1)=0
/  ?**

—  4 x  lg x  4 - ^  4 lg r —  +

l - / i
1+/*

1 +

4 lg -  -  a r
1— pi r J
i + p  ' x

T X
S etz t man P =  und |  so wird

M  p B V - a - p q a - f w q + r t 1 » # , i r i , ,

_ (3 j_  e a I P3 ~ (1 -  ft)8 +  4 (1 -  /I3) lg g -  (1 -  /i*) (<*\ 
s“  (1 + i “) +  ( l — i“) Ps I

Ar -/**) ( l - p 4) + ^ ( l + f < ) * ^ P  i i w S i .
16 l ( 1 4 /i ) +  ( 1 - / D p3 ------ + 4 ( l + f * ) f e p + 4 /*

- (1  -!«)» +  4 ( 1 -  /P) Igg- ( l - f i r) o"\- ( 3 / i 4 - l ) i 3- (
( 1  + l “ ) +  ( ! - ( “ )  p*
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L ite ra tu r .
Die bisherigen A nschlüsse steifer Fachw erkstäbe und 

ihre Verbesserung. V on Dr.-Ing. A lbert D ö r n e n .  40 S. 
mit 42 Textabb., gr. 4 °. Berlin 1924. V erlag von W ilhelm 
Ernst & Sohn. Preis geh. 3 RM. —

Der V erfasser h a t sich in höchst verdienstvoller W eise 
1920/23 m it V ersuchen beschäftig t zu dem Zweck, W irkung 
und Güte der bekannten A rten  des A nschlusses steifer 
Stäbe an K notenbleche nachzuprüfen, um G rundlagen für 
deren w eitere E ntw icklung zu geben.

Zwischen zusam m engenieteten E isenlagen w ird der 
Reibungsw iderstand am größten  m it der Kniehebelpresse, 
am kleinsten m it dem H andham m er; m it dem Luftham m er 
erhält m an einen m ittleren  W iderstand. Nach dessen 
Eberwindung g leiten  die Eisen bis zur Ü bertragung durch 
den Leibungsdruck der Niete. Die G leitstrecke muß 
möglichst klein sein. Die N iete eines gu ten  Stabanschlusses 
soll die B ruchlast tragen. Der angeschlossene S tab  soll 
gleichmäßig beansprucht sein, die N iete sollen gleichmäßig 
an der Ü bertragung teilnehm en und das soll m it einem 
Mindestaufwand erreich t werden.

Bei A n s c h l u ß  v o n  W i n k e l e i s e n  h a t sich er
geben, daß  die unm ittelbare V ernietung nur des anliegenden 
Schenkels und  S tabschw erachse zusam menfallend mit 
der K raftachse die beste  ist. Dabei is t aber die 
Spannungsverteilung über den M ittelquerschnitt ungleich
mäßig, die A nschlüsse w erden lang, die Knotenbleche 
groß, die N ebenspannungen im Fachw erk hoch. Bei Ver
wendung von F l u ß e i s e n n i e t e n  w ird ers t bei einem

V erhältnis von =? =  0,71 d ie  Stabbruchlast getragen, 
r  t

ohne die Lochleibungsfestigkeit und Scherfestigkeit aus
zunutzen. Bei g leicher Sicherheit kann m an den Loch
leibungsdruck gleich dem D reifachen der zugelassenen 
Zugspannung setzen. Bei S t a h l n i e t e n  genügt etwa

die H älfte d er N iete m it einem  günstigeren  " , die
*

N ietverbindung w ird kürzer, die V erteilung der S tabkraft 
gleichm äßiger, die N ebenspannungen geringer. Der R and
abstand der N iete ist n ich t wie bisher m it 1,5—2 d, sondern 
m it 2,5 d anzusetzen und bei S tahlnieten und o i =  3 oz sogar 
3)4 d  zu nehmen.

Bei V erw endung von  B e i w i n k e l n  sollen diese vor 
das K notenblech vorgezogen und die N ietzahl zwischen 
den abstehenden Schenkeln d er H aupt- und Beiwinkel 
vergrößert werden. Die V ergrößerung der Zwischen
nietung kann  bei S tahlnieten  verm ieden werden, wenn 
dornartig  schließende N iete nach E intreiben elektrisch 
erh itz t und geschlossen werden.

G ünstigste Spannungsverteilung, geringste  Verbiegung 
und g röß te  B ruchlast läß t sich versuchsgem äß erreichen, 
wenn d er A nschlußw inkel im anliegenden Schenkel einen 
Schlitz aufw eist. Inw iew eit diese Ergebnisse auf die 
Praxis übertragbar sind, soll h ier n ich t erö rtert werden. 
Dies ist der w eiteren  Entw icklung dieses w ichtigen Teil
gebietes des E isenbaus zu überlassen. H ier seien nur 
die anregenden V ersuche des V erfassers und deren V er
öffentlichung als sehr beachtensw ert hervorgehoben und 
deshalb muß die kleine Schrift jedem  Fachm ann aufs beste 
empfohlen werden. —

Dr.-Ing. E. h. K arl Bernhard. Berlin.
Forscherarbeiten auf dem G ebiete des E isenbetons.

V on Dr.-Ing. Georg E i s f e l d e r .  Mit 17 Textabbildungen. 
V erlag von Wilhelm E m st & Sohn. Berlin 1927. Preis 
geheftet 5,40 M. —

D er V erfasser ha t in vorliegender A rbeit sich zur Auf
gabe gestellt, die auf dem Gebiete der Betonzusamrneii- 
setzung und  B etondruckfestigkeit in den letzen Jah ren  an- 
gestellten  V ersuche kritisch  zu behandeln und zieht aus 
den gew onnenen Ergebnissen Folgerangen, die bei Beton
bau ten  zu beachten  sind.

Zunächst g ib t er in G rundzügen einen kritischen 
Überblick über die A rt, das Ziel und das Endergebnis der 
w ichtigsten  V ersuche, und zw ar zieht er diejenigen heran 
von Abram s, K ortlang, Graf, Talbot, Bethke, Stadelm ann 
und W eißgerber. Schließlich kom m t er zu der A nsicht, 
daß die T heorie vo n  Abrams in streng  w issenschaftlichen 
Sinne n ich t zutrifft. D iesen V ersuchen werden diejenigen, 
die im A ufträge des D. B. V. ausgeführt und  im H eft 51 
des D. A. f. E. veröffentlicht sind, gegenübergestellt, die 
aber nach neueren G esichtspunkten noch n ich t ausgew ertet 
sind, zumal auch die d o rt gezogenen Ergebnisse sehr all
gem ein gehalten  sind.

Im  w eiteren A bschnitt un tersuch t der V erfasser die 
w ichtigsten  U m stände, d ie  die B etonfestigkeit wesentlich 
beeinflussen, wobei er die einzelnen V ersuche nach zahlen
m äßiger Um w ertung nach verschiedenen G esichtspunkten

objektiv  beleuchtet, w enn auch m anche Schlüsse und 
B ew ertungsm ethoden noch n ich t als Dogma anzusehen 
sind. Ebenso dürfte im A bschnitt „A usw ertung der V er
suche des D. B. V. nach den  neuen G esichtspunkten“ die 
angenäherte B estim m ung der Oberfläche der Zuschläge nur 
angenäherten  W ert haben, w as aber entschuldbar ist, da 
die E rfassung dieser Größe wie des R auhigkeitsgrades für 
den gedachten Zweck nur auf G rund um fassender V ersuche 
möglich i s t  Im letzten  A bschnitt m acht d er V erfasser 
V orschläge für die V erw endbarkeit der L aboratorium s
kenntnisse auf der Baustelle und g ib t R ichtlinien für die 
V erwertung von  V ersuchen auf den Baustellen.

Obwohl die nach den  Eisenbetonbestim m ungen vor
geschriebene M indestmenge an Zement, ohne B erücksich
tigung der die B etonfestigkeit erheblich beeinflussenden 
Faktoren, jeden F ortsch ritt in der V eredlung der hoch
w ertigen Zemente (Schmelzzement) und in  der w issen
schaftlichen D urchdringung des Begriffs „B eton“ aufhalten 
müßte, so darf das vorliegende W erk  um so m ehr dem 
Studium  empfohlen werden, dam it die Bestim m ungen in 
verschiedenen P unkten abgeändert werden, weil die 
Betonzubereitung aus w irtschaftlichen G ründen immer 
m ehr nach w issenschaftlichen G rundsätzen vorgenom m en 
wird. —  Gießbach, Reg.-Bmstr.

D ie A rbeitsfestigkeit der Eisenbetonbalken. V on Ing. 
Wilhelm T h i e L  53 S. m it 4 Abbildungen im Text. 
Gr. 8°. B erlin 1924. V erlag von Ju lius Springer. Preis 
geh. 2,25 M. —

Dieses eigenartige und, m an m öchte fast sagen, m utige 
Buch, verdient die volle B eachtung all Derer, die es m it dem 
E isenbeton gut meinen. Denn m an kann  an den von Thiel 
auf Grund langjähriger (seit 1905) theoretischer Über
legungen und  praktischer E n tw urfstä tigkeit zur V er
öffentlichung gebrachten  G edanken n ich t vorübergehen, 
ohne sich m it ihnen auseinanderzusetzen. Es schadet 
nichts, w enn unsere bisherigen, schon so ziemlich fest
gew urzelten A nschauungen einmal ordentlich durchein
ander gerü tte lt werden, um sich nachher vielleicht teil
weise neu zu ordnen. Es is t aber gut, daß der V erfasser 
bis 1924 m it der H erausgabe seiner Schrift gew arte t hat, 
denn in den ersten  10 Jah ren  der eigentlichen deutschen 
Eisenbetonentw icklung hätten  seine D arlegungen und 
Zweifel wohl s ta rk  hemmend gew irkt; heute kann  man 
eher und in  R uhe darüber sprechen, nachdem  das 
unbedingte V ertrauen  in  die Bauweise durch zahllose gute 
A usführungen gerech tfertig t w urde.

W ie seinerzeit der U nterzeichnete 1902/19031), so hat 
sich auch Thiel zunächst m it der F rage  nach der 
D ehnungsfähigkeit des bew ehrten Betons beschäftig t und 
bezeichnet diese F rage n ich t m it U nrecht als eine g rund 
legende Angelegenheit. (Rissebildung!) Als dam als 
unm ittelbar B eteiligter darf U nterzeichneter jedoch darauf 
hin weisen, daß, ausgehend von  der, zunächst allerdings 
förderlichen Theorie Consideres, die D ehnungsfähigkeit des 
Betons so gründlich erforscht u n d . k largeleg t w urde und 
daß der K onstruk teur aus den V ersuchstatsachen so viel 
gelern t ha t, daß die „A rbeitsfestigkeit“ der E isenbeton
konstruk tionen  als ausreichend gesichert gelten  darf —  
w ohlverstanden bei gew issenhaft überlegender Bemessung 
und sorgfältiger A usführung.

Es geh t daher zu w eit, zu verlangen, daß un ter den 
zulässigen L asten  überhaupt keine R isse au ftre ten  sollen. 
G erade die D ehnungsversuche m it bew ehrten B alken haben 
ergeben, daß das prim äre Elem ent für die L asten  —  und 
Ü bertragung ganz unabhängig von  dem Prozen tsatz  der 
Bewehrung des Betons is t und daß er bei E rreichung 
seiner D ehnungsgrenze reißt, fa s t ganz einerlei, wie viel 
E isen in  der Zugzone liegt. Is t  also dadurch auch das 
C onsideresche Märchen von der zw anzigfachen Zug
festigkeit bew ehrten Betons erledigt, so is t doch erkann t 
worden, daß die E iseneinlagen in der Zug- u n d  in  der 
Schubzone so bem essen und so v erte ilt sein  m üssen, daß  die 
e tw a auftretenden feinen und feinsten A nfangsrisse so 
fein b l e i b e n ,  daß daraus keinerlei schädliche 
W eiterungen entstehen können. Gewiß ha t die heutige 
E isenbetontheorie ihre Mängel, jedes in  der täglichen 
Praxis angew andte R echenverfahren is t ein Komprom iß, 
bei dessen V erlassen aber unendliche Schw ierigkeiten en t
stehen — aber die E inw ände dagegen dürfen  nicht so w eit 
gehen, n iedrigere zulässige Spannungen zu verlangen, denn 
w ir haben durch die P rax is ausreichend bew iesen, daß 
der Grad der M angelhaftigkeit unserer Berechnungen 
durchaus erträglich  is t im Sinne der für unsere K on stru k 
tionen notw endigen S i c h e r h e i t .  Und darau f kom m t 
es doch le tzten  Endes an. W ir sind aber deshalb du rch

1 Kleinlogel, „Die Dehnungsfähigkeit nicht bewehrten Betons“. 1901 
•Siehe auch Beton und Eisen.
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aus nicht abgeneigt, wieder einmal eine ordentliche 
lvapuzinerpredigt über unsere derzeitige E instellung zu 
hören und wollen die W orte Thiels nicht einfach als 
unangenehm abtun, denn es steck t sehr viel Eigenes, 
Interessantes und Tiefgründiges darin, das dem Verfassei 
alle Ehre macht. Jedoch liest sich die Schrift gewiß für 
manchen älteren Fachm ann als R epetitionskolleg über all 
die Entwicklungszweifel, T heoriestreitigkeiten und Un
sicherheiten des ersten Jahrzehnts nach 1900 und offen
bart sich in diesem Sinne als ehrliches Bekenntnis eines 
aufrichtig Strebenden, der das n icht einfach als gegeben 
hinnehmen will, was als Dogma oder als am tliche Vor
schrift gilt. Für uns andere soll die V eröffentlichung von 
Thiel von neuem Ansporn sein, immer w ieder in der Bibel 
der Versuchsforschung zu lesen, um uns aller Schwächen 
unseres Tuns und Lassens stets bew ußt zu sein, denn solche 
Schwächen sind ohne Zweifel vorhanden. Im Sinne von 
Thiel kann  nicht eindringlich genug vor der Meinung 
gew arnt werden, als ob nun bereits alles schön und gu t 
sei. Die Hinweise der V erfassers dürften uns manchm al 
Veranlassung zum N achdenken geben und. — w ir sind gern 
bereit, immer noch hinzuzulernen — Thiel muß das aber 
andererseits auch für sich selbst gelten lassen. —-

Kleinlogel.
Der Gußbeton und seine Anwendung im Bauwesen.

Von Reg.-Baurat J . G a y e ,  W esermünde, unter Mitarbeit 
von Ob.-Ing. A. S t u r m ,  München. 232 Textabb. Berlin 
1926. V erlag Wilh. E rnst & Sohn. Preis geh. 15,60 M., 
geb. 16,80 M. —

Das vorliegende W erk gibt eine zusam menfassende 
Darstellung der gesam ten G ußbetonbauweise und ihrer 
technischen und w irtschaftlichen Grundlagen. D er als 
Bahnbrecher auf diesem Gebiete bekannte V erfasser be
schränkt sich nicht auf die eingehende Behandlung der 
eigentlichen Gießanlage, sondern bespricht ebenso die ge
sam ten Baustelleneiarichtungen, Mischanlagen, M aterial
silos usw., die H erstellung der Schalungen und die E in
bringung der Bewehrungen und anderes m ehr im Hinblick 
auf die A nforderungen des G ießverfahrens. E in reiches 
Bildmaterial an Zeichnungen und Photographien er
läu tert die Ausführungen. Die für G ußbeton so wichtige 
Frage der K ornzusam m ensetzung und des W asserzusatzes 
wird auf Grund von V ersuchen und Erfahrungen be
sprochen und immer wieder hervorgehoben; eben so finden 
aber auch die w irtschaftlichen G esichtspunkte, die 
Festigkeit im V ergleich zum Stam pfbeton und andere 
Fragen ihre W ürdigung. Besonders zu begrüßen is t aber 
vor allem der dritte Teil des W erkes, der eine Anzahl 
größerer G ußbetonausführungen (Schleusenbauten in 
W esermünde und Geestemünde, W asserkraftw erk  am 
Inn bei Töging, Schw arzenbachtalsperre und die S ta u 
mauern W äggital und Barberina) behandelt, weil diese 
Beispiele am besten zeigen, wie eine V erw irklichung der 
theoretisch erkannten G rundsätze in der Praxis möglich 
ist, und weil sie ein um fangreiches M aterial an E r
fahrungen und zahlenmäßigen Angaben enthalten, das 
beim Entw urf größerer B austelleneinrichtungen jederzeit 
von höchstem Nutzen sein wird. — G. E h 1 e r s.

B rie fk asten .
A n t w o r t e n  a u s  d e m  L e s e r k r e i s :

Zur Frage: C. V. in P. in Nr. 20. ( B e k ä m p f u n g  d e s  
H a u s s c h w a m m s  d u r c h  c h e m i s c h e  M i t t e l . )  Von 
der Farbenfabrik von Friedrich B a y e r  in Leverkusen wird als 
Schwammbekämpfungsmittel das A n t i n o n n i n  hergestellt. 
Dieses ist chemisch reines Dinitro-o-Kresol-Natrium. Die Phenole 
und ihre Verbindungen, zu denen auch das Dinitro-o-Kresol- 
Natrium gehört, sind bisher in ihrer schwammtötenden W irkung 
überschätzt worden. Weit besser als diese hat sich das Fluor
natrium bewährt, das ebenfalls von der Farbenfabrik, jedoch in 
Uerdingen am Niederrhein (Weiler ter Meer), hergestellt wird. 
Uber die verschiedene Wirksamkeit der Schwammgifte können 
Sie im 8 . Heft der ,,Hausschwammforschungen“ , herausgegeben 
von Prof. Dr. R. Falck, Verlag von Gustav Fischer, Jena  1927, 
alles Wissenswerte nachlesen.

Zu weiteren Auskünften bin ich jederzeit gern bereit.  .
E. Dyrenfurth, Reg.-Bmstr. in Kiel.

Zur Frage: H. R. in B. in Nr. 20. ( S c h w a m m b e s e i t i -  
g u n g  d u r c h  G a s e .)  Vor etwa 25 Jahren  wurde durch ein 
patentamtlich geschütztes Verfahren des Reg.-Bmst. S e e m a n n  
in Berlin eine Sanierung von verschwammten Gebäuden vorge
nommen. Inwieweit -sich das Verfahren bewährt hat, ist leider 
nicht bekannt geworden. Auch kann ich nicht sagen, ob diese 
Firma noch besteht.

Es ist aber sehr wohl möglich, junge, d. h. im Entstehen be
griffene Herde auch des „echten Hausschwamms“ durch Ver
gasung auch ohne Spezialfirma abzutöten. Ich empfehle Ihnen 
dazu unbedingt die Lektüre des 8 . Heftes der „Ilaussehwamm- 
Jorschungen“ von Prof. Dr. R. Falck, Verlag von Gustav Fischer 
Jena 1927.

Auch stehe ich Ihnen gern zu weiteren Auskünften zur Ver
fügung. — E. Dyrenfurth, Reg.-Bmstr. in Kiel.
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Zur Frage: Bürgermeisteramt in H. in Nr. 20. ( S c h w a b e n 
p l a g e . )  1. Zum restlosen Vertreiben von in Wohn- und öffent
lichen Gebäuden eingenisteten Schwaben verwendet man in der 
Praxis zumeist 9 Teile pulverisierten Borax und einen Teil fein
gemahlenen Zucker. S treut man das erwähnte Gemisch vor
wiegend während der Abendstunden an die von den Tieren be
vorzugten Stellen, oder spritzt es mittels passender Insekten
spritze in die Fugen und Spalten ein, so wird man sehr bald 
merken, daß die Schädlinge absterben und sodann entfernt 
werden können. Ein weiteres Mittel besteht aus einem Teil 
Borax, einem Teil guten Insektenpulver und einem Teil feinen 
Weizenmehl. Sämtliche Bestandteile werden gut gemischt und 
in dieser Form den betreffenden Stellen zugeführt, damit sich 
die Schwaben daran aufhalten können. Nach ■ wiederholter An
wendung des Mittels verlieren sich die Tiere gänzlich, trotzdem 
ist es natürlich notwendig, das eine oder andere Mittel nach 
einem halben Jahre  noch einmal anzuwenden, um eine gänzliche 
Befreiung von den Schädlingen zu erzielen. G. H.

2. Es gibt eine ganze Anzahl von Mitteln, die, richtig ange
wendet, imstande sind, unliebsame Insekten zu vertreiben; hier
zu gehört das Ausräuchern der betr. Räume, was allerdings den 
Nachteil hat, daß es nur die Schwaben selbst trifft, nicht deren 
Larven und Eier, und daß es nur mit größter Vorsicht zur An
wendung kommen darf, da sonst die Möbel und mit diesen die 
betr. W ohnung und das Haus in F’lammen geraten kann, wie ich 
selbst anläßlich einer solchen Ausräucherung in einer Wohnung 
neben mir beobachtet habe, wo mit der Wohnung auch das 
Dach in Flammen geriet. Ein anderes Mittel ist die Anwendung 
von kräftig riechenden Gasen, die meistens den Nachteil haben, 
daß sie, wie z. B. Kampfer, auch von den Menschen nicht 
dauernd gerochen werden wollen. Neuerdings wird als eine 
Pflanze, die derartige Insekten vertreibt, weü der Geruch den
selben unangenehm ist, die Rose von Jericho genannt, die von 
den größeren Blumenhandlungen bezogen werden kann. —

K. Dümmler, Berlin.
Heimstättenges. in K. ( I s o l i e r s c h i c h t . )  Sie fragen: 

Es sind hier Zweifel über die Ausführungsart der Luftisolierung 
in 1)4 Stein starken Ziegelwänden mit äußerem und innerem Ver
putz aufgetaucht. Wo steht die )4 Stein starke Wand wärme- 
technisch richtig, außen oder innen? Müssen die Ziegelsteine 
der wagerechten Trennungsschichten vor der Vermauerung in 
Asphalt getaucht werden? Können an Stelle dieser Trennungs
schichten auch Pappstreifen mit Drahtverankerung Verwendung 
finden? P. H.

Die Frage ist dahin zu beantworten, daß die 1)4 Stein starke 
W and natürlich außen stehen muß, da sie dort den größeren 
W iderstand auch gegen Durchfeuchten leistet. Das Eintauchen 
von Ziegelsteinen hat den gleichen Zweck, doch etwa durch
getretene Feuchtigkeit nicht auch durch die dünnere Innenwand 
gelangen zu lassen. Die wagerechten Trennungsschichten haben 
einerseits den Zweck der Aussteifung, andererseits aber, den 
Luftschacht in einzelne, in sich abgeschlossene Luftschichten zu 
zerlegen. Ob dafür die von Ihnen vorgeschlagene Anordnung 
ausreicht, stellen wir in unserem Leserkreis zur Erörterung. —

A n f r a g e n  a n  d e n  L e s e r k r e i s .
Arch. H. i. B. ( Z e r s t ö r u n g  v o n  A n s t r i c h  a u f  

Z e m e n t p u  tz.) Bei einer Südfront eines größeren, im 
rheinisch-westfälischen Industriegebiet gelegenen Neubaues wurde 
als Außenputz auf Betonkonstruktionen und Füllmauerwerk 3 cm 
starker rauher Zementputz von 1 Teil Portlandzement und 
3 Teilen scharfen Rheinsand helgestellt und frisch mit Oxidfarbe 
und Zerisitol zweimal deckend gestrichen.

Putz und Anstrich erfolgten im August und September 1926 
bei warmer sonniger W itterung. Schon wenige Monate später 
zeigte sich, daß der Regen die Farbe abwusch.

1. Auf welchen Ursachen beruht das? M. W. werden der
artige Anstriche häufig m it bestem Erfolge ausgeführt.

2. Wie ist eine gründliche W iederherstellung des Anstrichs 
möglich? Ist es notwendig, noch einmal putzen zu lassen? —

A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g :  Unseres Er
achtens sollten Anstriche keinerlei Art auf f r i s c h e m  Zement
putz ausgeführt werden. —

Arch. G. K. in B. ( B e f e s t i g u n g  e i n e s  B a s s i n -  
b o d e n s . )  Bei dem Neubau eines Freibades machen sich in der 
Schwimmbahn, welche durchschnittlich 2,75 tief ist, Wasser
pflanzen bemerkbar. Die Vermehrung der Wasserpflanzen ist 
darauf zurückzuführen, daß der Boden des Schwimmbeckens nicht 
befestigt ist, sondern nur loser Sand ist. Es soll versucht 
werden, einen Beckenboden herzustellen, welcher vorgenannten 
Übelstand abhilft. Eisenbeton soll vorläufig nicht in Frage 
kommen, da derselbe für die Anlage zu teuer ist. Es ist von 
mir vorgeschlagen worden, den Boden in Schlacken zu verlegen, 
hierauf eine Kiesschicht und darüber eine Ziegelsteinpflasterung 
oder gestampfte Lehmschieht. Die verschiedenen Treibsand
quellen sollen evtl. abgeleitet wrerden, durch Öffnungen in vor
genannter Bodenschicht. Ich bitte um Vorschläge für die Be
festigung vorgenannten Beckenbodens, und um restlose Ver
tilgung der Wasserpflanzen. —

Inhalt: XII. Kongreß für H eizung und Lüftung in W ies
baden. — W elchen Einfluß haben DrahtverspannuDgen zwischen 
Häusern auf d iese?  — Am Säulenschaft eingespannte Kreis
p latten  unter g leichm äßiger Belastung. — L iteratur. — Brief
kasten. —
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