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Im  J u l i  1950 s d i r ie b e n  d r e i  g ro ß e  e r b ä n d e  d e r  
B a u w ir ts c h a f t ,  n ä m l id i  d e r  Z e m e n t - B u n d ,  d e r  
S t a h l  w e r k s  - V e r b a n d  u n d  d i e  D e u t s c h e n  
L i n o l e u m  - W e r k e  e in e n  ö f f e n t l id ie n  R e ic h sw e tt
b e w e r b  z u r  F ö r d e r u n g  d e s  w ir ts c h a f t l ic h e n  M a ss iv 
d e c k e n b a u e s  f ü r  o h n h ä u s e r  a u s . ln  d e n  \ \  e t t -  
b e w e r b s u n te r la g e n  w a r  a ls  G r u n d g e d a n k e  a u s g e fü h r t ,  
d a ß  d ie  g e g e n w ä r t ig e  E n tw ic k lu n g  d e r  K o n s tru k t io n e n  
f ü r  d e n  W o h n u n g s b a u , d ie  N o tw e n d ig k e i t  m a s s iv e r  
D e ck e n  in  a l l e n  G esch o ssen , im m e r  m e h r  in  d e n  
V o r d e rg ru n d  rü c k e . B e so n d e rs  d ie  A u f lö su n g  d e r  
m a s s iv e n  T r a g w a n d  d u rc h  d e n  S k e le t tb a u  e r fo r d e r e  
z w in g e n d  d ie  M a ss iv d e c k e . D ie  H o L zb a lk en d eck e  
s te h e  a l s  F r e m d k ö r p e r  m it  d e m  G e s a m tb a u  u n 
g e n ü g e n d  in  V e rb in d u n g  u n d  k ö n n e  d e n  n e u z e it l ic h e n  
b a u lic h e n  A n s p rü c h e n  n ich t m e h r  g e n ü g e n . E in  
H in d e r n is  f ü r  d ie  fo lg e r ic h tig e  W e iie re n tw ic k lu n g  d e s  
w ir ts c h a f t l ic h e n  M a ss iv d e c k e n b a u e s  b i ld e  d ie  Ü b e rz a h l  
n ic h t g le ic h w e r t ig e r  D e c k e n b a u w e is e n . D e r  B a u h e r r ,  
A r c h i te k t  o d e r  B a u u n te r n e h m e r  k ö n n e  f ü r  d ie  
e in z e ln e  B a u a u fg a b e  n u r  sc h w e r d ie  w irk lic h  zw eck 
e n ts p re c h e n d e n ,  w ir ts c h a f t l ic h e n  K o n s tru k t io n s fo rm e n  
e r k e n n e n .  W ir ts c h a f tl ic h e s  B a u e n  e r f o r d e r e  n ich t n u r  
e in e  V e re in fa c h u n g  u n d  "\ e r b e s s e r u n g  d e r  D e c k e n b a u 
w e ise n . s o n d e r n  e b e n s o s e h r  e in e  fo lg e r ic h tig  d u rc h 
g e f ü h r te  B e s c h rä n k u n g  i h r e r  ^ ie lz ah L

A u s  d ie s e m  G ru n d g e d a n k e n  h e r a u s  w u r d e  d ie  
A u fg a b e  g e s te l l t ,  o r ts ü b lic h e  M a ss iv d e c k e n k o n s tru k 
t io n e n  o d e r  a n d e r e  b e k a n n te ,  tech n isch  u n d  w ir ts c h a f t 
lic h  e m p f e h le n s w e r te  B a u a r te n  o d e r  v e r b e s s e r te  
D e c k e n k o n s t r u k t io n e n  o d e r  sch ließ lich  n e u  d u r c h 
g e b ild e te  B a u a r te n  e in a n d e r  p r ü f e n d  g e g e n ü b e r s te l le n  
u n d  ih r e  V o r te ile  g e g e n ü b e r  d e r  o r tsü b lic h e n  H o lz 
b a lk e n d e c k e  z u  k e n n z e ic h n e n . A l s  Z i e l  d e r  
U n t e r s u c h u n g  w u r d e  g e f o r d e r t ,  d a ß  
e i n e  o d e r  w e n i g e  D e c k e n b a u a r t e n  a l s  
B e s t f o r m  m a s s i v e r  D e c k e n  z u m  E r s a t z  
d e r  H o l z b a l k e n d e c k e  i m  W o h n u n g s b a u  
h e r a u s g e h o b e n  w ü r d e n .  D ie  v o rg e sc h r ie b e n e  
B e s tfo rm  k o n n te  s e in :  e in e  b e k a n n te  D e c k e  o d e r  e in e  
U m fo rm u n g  v o r h a n d e n e r  D e c k e n b a u a r te n  o d e r  e n d 
lich  e in  n e u e r  K o n s tru k tio n s v o rs c h la g .

Z u r  f e s tg e s e tz te n  F r i s t  a m  1. D e z e m b e r  1950, 
w a r e n  198 A r b e i te n  e in g e g a n g e n . N ach  e in g e h e n d e r  
V o r p r ü f u n g  d e r  W e t tb e w e r b s a r b e i te n  d u rc h  d e n  d a z u  
b e s te l l te n  V o rp rü fu n g s a u s s th u f i  t r a t  d a s  P re is g e r ic h t  
z u  d e r  v o m  12. b is  14. M ä rz  d a u e r n d e n  S p ru c h s i tz u n g  
in  d e r  T ech n . H o ch sch u le  B e r l in  z u sa m m e n . D a s  
P r e is g e r ic h t  b e s ta n d  a u s  d e n  H e r r e n :
P rof. D r. D r . S c h e i d t ,  S ta a tssek re tä r  im  prenfi. M inisteriu m  

fü r  T o lk ssro h lfa h rt. B er lin .
G eh . R es .-R a t P ro f. D r .-I n j . E. h . S ie fm u n d  M n  11 e  r , B er lin . 
D r .-I n f . W . X  a k  o  n  z  , B er lin .
M in .-R at D r . F . S c h m i d t ,  B er lin .
O b .-R e f .-  und  B au rat W . F a h l b u s c h ,  B er lin .
O b .-R eg .-  u n d  B au rat D r.-In g . H e r b s t ,  B er lin .
P r o f . W . R e i n ,  B reslan .
B era t. I n g e n ie u r  (V. B . I.) G . M e n s c h ,  B er lin .
B au ra t G . L e h m a n n ,  F e u e rso z ie tä t  d er  P r o r .
P rof. D r.-In g . J. S i e d l e r ,  Arch. B D A , B er lin .
S tad tb an ra t D r .-In g . M artin  W a g n e r ,  B er lin .
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Z iv .-In gen ieu r H. S c h a i m ,  B er lin .
P rof. B. L ö s e r ,  D resd en .
R eg.-B au m str . a . D . A . K n o b l a u c h ,  G en .-D ir . d er ..G agfah  . 
R eg.-B au m str . a. D . H . G e r l a c h ,  D ir . d er „ G a z fa h “ , B er lin . 
R eg.-B au rat R. S t e g e m a n n ,  L eipz ig .
H . S t a n g e n b e r g e r ,  D eu tsche L inoleum  - W erke A . - G ., 

B ie tigh eim .
V on d e n  e in g e r e id i te n  19S A rb e i te n  v e r b l ie b e n  in  

e n g s te r  W a h l sch ließ lich  n o d i  21 A rb e i te n .  D a s  P re is -  
g e r id i t  s a h  sich n ich t in  d e r  L ag e , e in e  D e c k e n fo rm  
d u rc h  E r te i lu n g  e in e s  I. P re is e s  d e r  Ö f fe n tl ic h k e it  b e 
s o n d e rs  z u  e m p fe h le n  u n d  b e sch lo ß  in  \N ü rd ig u n g  d e s  
W e r te s  d e r  im  ^ o r d e rg r u n d  s te h e n d e n  A rb e i te n  e in e n
I. u n d  II. P re is  n ich t z u  e r te i le n .  D a s  P re is g e r ic h t  
h a t  v ie lm e h r  z w e i P r e is g r u p p e n  A  u n d  B g e b ild e t.  
I n n e rh a lb  d ie s e r  u n d  in n e r h a lb  d e r  A n k a u f s g ru p p e  
is t  e in e  u n te rs c h ie d lic h e  B e w e r tu n g  n ich t z u m  A u s
d ru c k  g e b ra c h t:
P reis gruppe A:
N r.: K enn ziffer: V erfasser:

62 501 150 B a u s t o f f -  u n d  I n d u s t r i e - G e s .  
m . b. H ., B er lin  W  55 (T ochterges. der  
P h ilip p  H olzm an n  A G ).

125 271 150 Ing. H ans P o h l m a n n ,  W an dsbeck .
171 141 100 B aum str. W ilh e lm  K i r b a c h ,  zu r Z eit 

in  R oßw ein  i .  Sa.
P reisgru p p e B:

Arch. A . R ö  s e  1 e  r , B er lin -L ich terfe ld e .60 151 515
«5 191 950 S tadt. B aurat W alter Z e c h ,  N ü rn b erg .
92 511 552 S tadtb an rat a. D . O tto  M e n d e l ,  b . d . 

W en k o-D eck en  G. m . b . H ., H an n over.
Ang ek au ft:
51 501 150 A . S t a p f ,  B er lin .
5S 201 102 D r.-In g . Karl L u d w ig  M ü l l e r ,  B er lin .

105 791 091 R i c h t e r  & S c h ä d e l  G. m . b . H ., 
B er lin -S teg litz .

12S 271 927 D ip l.-In g . F r itz  I w a n ,  B reslau .
196 617 440 R eg.-B au m str . F r itz  B a u e r ,  S tu ttgar t,

M itarb eiter: R eg .-B m str . E rw in  B r i n t -  
z i o g e r ,  S tu ttgart, und Th. B r i n t -  
z i n ^ e r ,  E ß lin gen .

A u ß e rd e m  s in d  in  d ie  e n g s te  W a h l g e k o m m e n :

si
S5

1 4 6

16*

1S1

1*2

B ran d en b urg . 1S5

965 569

457 545

192 724

511 050 
226 490

999 777 
100 001

124 225

242 910

2*9 504

H ein r. S c h ö l z k i ,  B er lin . M itarb eiter:  
B er. Ing. J. S c h u s t e r .  B ln .-F r ied en au . 
R a e b e l  - W e r k e  G . m . b . H ., B er lin -  
T em p elh of.
Arch. J. K e  m p  f . i .  Ea. P h ilip p  H olz
m ann A .-G -, F rank fu rt a . M.
H e in r . S t ö c k e r  G . m . b . H .. K ar lsru he . 
Arcb. F r ied  r. S i g m u n d ,  S tu ttgar t, M it
a rb e iter  d . F a . T y p e n h a u s b a u  S tu tt
gart G. m . b . H. 
oh n e  A bsen d er.
A rth . P au l W i n k l s t r ä t e r  u n d  P aul 
I s s e l s t e i n ,  Schw elm  i.  W estf.
Techn. In sp . F r ied r . W e i l ,  M itarb eiter :  
Techn. O b .-In sp . Jakob  W e b e r ,  F ran k 
fu rt a. M.. D ip l.-In g . H ein r. M o r c k e  1 ,  
O b eru rse l i .  T au n us.
Techn. Ob.-Lnsp. Jakob W e b e r ,  F ra n k 
fu rt a . M.. M itarb eiter : D ip l.-In g . H ein r. 
M o  r e k e l ,  O b er u r se l, F r ied r . W e i l ,  
F ra n k fu rt a . M.
D ip l.-In g . H ein r. M o r c k e l ,  O b er u r se l, 
M itarb eiter : Jak. W e b e r ,  F r ied r . W e i l ,  
F ran k fu rt a . M.

85



Kennziffer: 
586 527 
314 159

Z u seh en  w ä re .  In  a l l e n  F ä l le n  a b e r  is t d u rc h  d ie  
g rü n d lic h e n  U n te r s u c h u n g e n  z w e ife llo s  e in e  e rh e b lic h e  
K lä ru n g  g e sc h a ffe n . B e so n d e rs  is t  a u ch  e in  H a u p tz ie l  
d es W e ttb e w e rb e s  e r re ic h t ,  n ä m lic h  in  d e r  g ro ß e n  Z ah l 
d e r  v o r h a n d e n e n  S y s te m e  d ie  l e i te n d e n  G e s ic h ts 
p u n k te  f ü r  d ie  W ir ts c h a f t l ic h k e it  u n d  d ie  b a u lic h e  
D u rc h b ild u n g  h e r v o rz u h e b e n  u n d  d a m i t  d e n  B a u 
h e r r e n  A rc h i te k te n  o d e r  B a u u n te r n e h m e r n  d ie  W ahl 
d es f ü r  ih r e n  Z w eck  g e e ig n e te n  S y s te m s  z u  e r le ic h te rn .  
A ls e in  w e s e n tlic h e r  F o r ts c h r i t t  f ü r  che D e c k e n b a u 
f r a g e  is t  es zu  b e tr a c h te n ,  d a ß  d u rc h  d e n  W e ttb e w e rb  
d e r  B e w e is  e rb ra c h t  is t :  D ie  M a ss iv d e c k e  is t  in  ih re n  
g u te n  G r u n d f o r m e n  a u c h  im  W o h n u n g s b a u  k o n 
s t r u k t iv  d e r  H o lz b a lk e n d e c k e  ü b e r le g e n  u n d  w i r t 
sch aftlich  e b e n b ü r t ig ! “ —

A nsd iließend  a n  d ie  P re is v e r te ilu n g  w u rd e  noch 
beschlossen , d ie  n achstehcm den  A rb e ite n  a u  r 
ih re r  so rg fä ltig en  D u rc h a rb e itu n g , sy s te m a u sc n e n  
V e rg le id ie  u n c f  e in z e ln e r  b e a c h te n sw e r te r  E in z e l
h e ite n  lo b en d  zu e rw ä h n e n :  Verfasser:

Bauing. H. G. S c h i r r h o l z .  H am burg.
Reg.-Bmstr. AV. L u d w i g ,  A r* .  BDA,
Königsberg. E. G ö l l  g e n  Königsberg.

888 888 Baum str. M. P. H a a s e ,  Leunaw erke b.
M erseburg. , . „

500 001 Baum str. O tto L a n g ,  Mosbach l. B.
D as P re isg e r ic h ts u r te il  sch ließ t m it d e n  W o r te n :
JDas E rg eb n is  des W e ttb e w e rb e s  ist g ew iß  n ich t 

in  a lle n  P u n k te n  so v o lls tä n d ig  d aß  d ie  F ra g e  d e r  
B estdecke n u n m e h r  a ls  e n d g ü ltig  b e a n tw o r te t

II. AUS DEM ZUSAMMENFASSENDEN URTEIL DES PREISGERICHTS
. . . .  i r 4. Qi i0 onrmt k a n n  sie  m it d e r  H o lz b a lk e n d e c k e  n ic h t  in  W e tt-

In  den  e in g e re ic h te n  198 A rb e ite n  s in d  f a s t b e we r b  t r e t e n . F ü r  d ie  W ir ts c h a f t l ic h k e it  s in d  a b e r
bekann ten  D eckenarten  m e h r  oder m inder h ä u f ig  a l le in  d ie  r e in e n  D e c k e n b a u k o s te n  a u s s d i la g -
h a n d e lt  w o rd e n . D ie  a ls  B estfo rm  e m p fo h le n e n  n ich t a lllen  1 d ie  r e m e ^  ^  deg gew äh H (fn
S y stem e k ö n n e n  w ie  fo lg t z u sa m m e n g e fa ß t w e r  . |  m ’g g u f  d ie  G e s a m tb a u k o s te n  d e s  H a u se s . Zu- 

Eisenbetondecken, die an O rt und Stelle in der Schalung h n | (j ls t schon d ie  te c h n isch e  Ü b e r le g e n h e i t  d e r
geS^Ei»Bnbetondecken, bei denen un ter teilw eisem  oder ganzl.diem  M ass iv d ed ce  g e g e n ü b e r  c le r^ H o lz b a lk e n d e c k e  u n b e -
Fortfall der Schalung fertige  E isenbetonbautelle  verw endet, ver- s t r i t t e n  H a u p tw e r te  _ d e r
legt und vergossen w erden (Halbm ontage);

s i in c c i .  v.___   W ir ts c h a f t l ic h k e it .  W ir t-
sd ia f ti ic h  a u s sc h la g g e b e n d  sin d  in  v ie le n  F ä l le n  a lle in

" Eisenbetondecken, bei denen un ter gänzlichem Fortfa ll der g(jlo n  j]i r e  u n b e s c h rä n k te  L e b e n s d a u e r ,  d ie  V ollkom - 
Einschalung fertige E isenbetonbauteile ohne nachträglichen Vergull F e u e r s ic h e rh e i t  u n d  d ie  S ic h e rh e it  g e g e n  n a d l-
trocken verlegt w erden (Ganzm ontage); tp il ie p  W ir k u n g e n  d u rc h  E r s c h ü t te r u n g e n  a u s  dem

Hohlstein- und Füllkörpcrdecken -  als re ine  S te .neisen- oder te i l lg e  W irK U ngeu  u u  * S e tzu n g e n
als E isenbetonrinnenolatten  -  als Decken, die au O rt und S telle V e rk e h r ,  d ie  g io ife ie  Ö lC tieineil g e g e n  o e iz u u g e u ,
auf der Schalung hergeste llt, und als Decken, bei denen einzelne B e rg sc h äd e n  u n d  E r d b e b e n  d ie  V o r tre f f l ic h e n  E lgen- 
Balken un ter E inlage von Rundeisen vo rher gem auert und nachher sch a f te n  in  b e z u g  a u f  L u fts c h u tz . —  A u tle r  Clen re in e n  
ohne Schalung verlegt w erden. H e rs te l lu n g s k o s te n  w ir k e n  sich b e i d e r  M assivdedce

D as P re isa u ssc h re ib e n  h a t  z u n äc h s t e in e  b e so n d e rs  m e is t auch  d ie  z a h le n m ä ß ig  e in w a n d f r e i  e r fa ß b a re n  
in  d e n  le tz te n  J a h r e n  h e rv o rg e tr e te n e  E r f a h r u n g  b e -  V e rb ill ig u n g e n  d u rc h  g e r in g e r e  K o n s tru k t io n s h o h e  
s tä tig t:  E in e  a llg e m e in e  ..B estfo rm “ f ü r  g an z  D eu tsch - u n d  b e s s e re  R a u m a u s n u tz u n g  in fo lg e  V e rr in g e ru n g  
lan d  g leichsam  a ls  S ta n d a rd ty p e  g ib t es n ich t, ö r t -  d e r  t r a g e n d e n  Z w isc h e n w ä n d e  g ü n s t ig  a u s . 
liehe V e rh ä ltn is se , P re is la g e  d e r  B a u s to ffe  u n d  L ö h n e , B ei d e m  w ir ts c h a f t l ic h e n  V e rg le ic h  d e r  D ecken  
b e so n d e re  A n sp rü ch e , a u d i  g e fü h lsm ä ß ig e  E in s te l lu n g  u n te r e in a n d e r  is t a u ch  b e s o n d e rs  zu  b e rü ck s ic h tig e n , 
d es K o n s tru k te u rs  u n d  des B a u h e r rn  b e e in f lu s se n  in w e lch e r W e ise  d u rc h  ih r e  H e r s te l lu n g  d e r  G e sa m t
g ru n d sä tz lich  V or- o d e r  N a ch te ile  e in e s  S y s tem s e r -  ],a u  b e sc h le u n ig t o d e r  v e r z ö g e r t  w ird ,  
lieb lich  u n d  k ö n n e n  d a h e r  b e i d e r  A u sw a h l e in e r  D e r  z w e ite  H a u p tg e s ic h ts p u n k t  f ü r  d ie  B e u rte i-  
B e s tty p e  zu  g an z  v e rsc h ie d e n e n  E rg e b n is s e n  fü h re n , lu n g  d e r  M assicrd e ck e  is t  i h r e  k o n s t r u k t iv e  A u sb il- 

D as  G e sa m te rg e b n is  des W e ttb e w e rb e s  h a t  clen d ü n g . S ie  is t  a m  b e s te n  g e lö s t,  w e n n  s ie  g e ra d e  den 
Z ie len  d e r  A u ssc h re ib u n g  z w e ife llo s  in  h o h e m  M aße n o tw e n d ig e n  A n s p rü c h e n  g e n ü g t.  E in e  m a s s iv e  M ohn- 
u nd  in  w e itg e h e n d e m  U m fan g e  en tsp ro ch e n . F re ilic h  h a u sd e ck e  b ra u c h t  in  m a n c h e r  B e z ie h u n g  n ich t so
k a n n  auch  in  e in e m  g e w isse n  S in n e  a u f  e in e  U n v o ll
s tä n d ig k e it  h in g e w ie se n  w e rd e n . M anche B e w e rb e r  
h a b e n  sich v on  d e in  W u n sch e  le i te n  la s se n , m ög lichst 
e tw as  N e u es  zu  b ie te n ;  d a h e r  d ü r f te  es sich e rk lä r e n

h o h e n  A n fo rd e ru n g e n  zu  e n ts p re c h e n , w ie  s ie  bei 
F a b r ik -  o d e r  G e sc h ä f tsg e b ä u d e n  n o tw e n d ig  u n d  ü b 
lich sin d . Z. B. is t  m it  g rö ß e re n  k o n z e n t r i e r t e n  L as ten  
o d e r  m it s to ß w e ise n  B e la s tu n g e n  w ie  im  In d u s tr ie 

d aß  m anche  g u te  u n d  b e w ä h r te  K o n s tru k tio n  n ich t in  b a u  b e i  W o h n u n g s b a u te n  n id i t  zu  re c h n e n . F e u e rs-  
d ie  e n g ste  W ah l g e k o m m e n  is t, w e il  sie  ü b e r h a u p t  b rü n s te  k ö n n e n  in  b e w o h n te n  H ä u s e r n  n ie m a ls  den 
f e h lt  o d e r  n u r  u n v o llk o m m e n  b e a rb e i te t  w o rd e n  ist. U m fa n g  u n d  d ie  D a u e r  a n n e h m e n , w ie  e tw a  b e i  einem 
A usd rü ck lich  m uß b e to n t  w e rd e n , d a ß  d ie  g u te  B e- S p e ic h e rg e b ä u d e . B e i d e r  v e r h ä l tn is m ä ß ig  g e r in g e re n  
W ertung  e in e r  D eck e  in  d ie sem  P re is a u s sc h re ib e n  G esch o ß zah l e in e s  W o h n g e b ä u d e s  is t  d ie  v o n  den 
noch k e in e r le i  M aß stab  f ü r  ih re  G ü te  im  V erg le ich  D e ck e n  zu  f o r d e r n d e  A u s s te i fu n g  n id i t  v o n  d e ra r t  
zu  a n d e re n  D e ck e n sy s te m en  a b g ib t. a u s sd ila g g e b . B e d e u tu n g  w ie  b e i  e in e m  H o ch h au se .

In  v e rd ie n s tv o lle r  W eise  h a b e n  sid i v e rsch ie d en e  A ls d r i t t e r  H a u p tg e s ic h ts p u n k t  f ü r  d ie  B e u rte i-  
B e a rb e ite r  n ich t d a m it b e g n ü g t, b e i d e r  F ra g e  d e r  lu n g  d e r  M assiv d ed ce  im  W o h n u n g s b a u  is t  d ie  S d ia ll-  
W irtsc h a ftlic h k e it d ie  K o sten  d e r  D eck e  a lle in  zu  e r-  S i c h e r h e i t  b e so n d e rs  w ic h tig . H ie r  h a t  d e r  W e tt
m itte ln , so n d e rn  sie h a b e n  in  e in g e h e n d e r  W eise  auch b e w e rb  g e ze ig t, d a ß  d ie  n a d i l i a l t ig e  B e sc h ä f t ig u n g  d e r  
d ie  V o rte ile  u n te rs u c h t  u n d  in  G e ld w e r te  um ge- F a c h k re is e  m it clen F ra g e n  d e s  S c h a lls d iu tz e s  zu  b e 
rech n e t, d ie  sich a u s  d e r  V e rw e n d u n g  von  m assiv en  d e u ts a m e n  F o r t s d i r i t t e n  g e f ü h r t  h a t .  N a d i  d e m  lieu- 
D ecken  fü r  d e n  g e sa m ten  B au  e rg e b e n . U n te r  Be- tig e n  S ta n d e  v o n  T h e o r ie  u n d  P r a x i s  is t  e s  m öglich, 
ru c k s id itig u n g  so lcher B e w e rtu n g e n  fü h r te  d e r  w ir t-  d ie  f r ü h e r  o ft b e a n s ta n d e te  H e l lh ö r ig k e i t  d e r  M assiv- 
sd ia f tlich e  V erg le ich  a u sn a h m s lo s  zu  dem  Schluß, daß  d eck en  m it e in fa c h e n  M itte ln  so e rh e b l ic h  h e ra b z u -  
d ie  M assiv d eck en  nicht te u r e r  sind  a ls  d ie  H o lz b a lk e n -  m in d e rn , d a ß  d e r  S c h a llsc h u tz  e in e r  g u te n  H o lz b a lk e u -  
decken . Schon au s w irtsc h a ftlic h en  G rü n d e n  o h n e  Be- d eck e  m in d e s te n s  e r re ic h t ,  m e is t  a b e r  e rh e b lic h  ü b e r-  
ru c k s id itig u n g  ih r e r  w esen tlich  h ö h e re n  techn ischen  t ro f fe n  w ird . E in m a l k a n n  schon  d u rc h  d ie  W ah l 

X l ? r . n aSSi w Cm d e n  y ° m ig- ,  s c h a llh e m m e n d e r  B a u s to f fe  u n d  d u rc h  z w eck en t-
hprCnrt-pl vf 1 li ß ^ e t tk e ' v? lb e s  d a r .f , sp re c h e n d e  k o n s t r u k t iv e  A u s b ild u n g  — V e rm e id u n g
H ei l i i / ü P ä  r “  f  v o n  S c h a llb rü c k e n  u n d  R e s o n a n z rä u m e n  in n e r h a lb
efn en ^1 iseP 7pichnetpn  ItlbprtHvir G e s ic h tsp u n k te  d e r  D eck e  -  d ie  S c h a l lü b e r t r a g u n g  e rh e b l ic h  v e r-  
S ta n d  z Ä ‘„ r e r d e ”  • s c h a lld ä m p fe n d e

“ “ l u f d i e ' v v TW n h n n n irih « ,, h Ä  -r  M assivdecke  fü r  d e n  d e r  S d ia l l s d iu tz m a ß n a h m e n  d e r  B o d e n b e la g  e in e  au s-
i  'm t Re( l t ll' i n - s c h la g g e b e n d e  R o lle . D u r d i  p r a k ti s c h e  V e rsu c h e  ist

z e ln e  “ a ^ t g e s i ( J ü p u n k te . b e so n d e rs  h e iw o rg e h o b e n : e rw ie se n , d a ß  in s b e s o n d e re  K o rk l in o le u m  g e e ig n e t  ist,
D ecke im  W nhnnm rchn . W irtsc h a ftlic h k e it. D ie  d e n  s tö re n d e n  T r i t t s d i a l l  sd io n  b e im  E n ts te h e n  in  e r-  
D ecke im  W o h n u n g sb au  m uß  b e so n d e rs  b ill ig  se in ; lieb lich em  M aß e  a b z u sc h w ä c h e n .
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Aus d e r  F rage  nach d er W irtschaftlichkeit e rk lä rt 
sich die besondere Beachtung, die das T ro c k e n b a u 
v e r f a h r e n  in  zahlreichen V  ettbew erbsarbe iten  ge
funden  hat. D er Trockenbau spielt bei dem  Zwang 
zu r raschen F ertigste llung  der W ohnungsbauten, bei 
d e r N otw endigkeit, Bauzinsen zu sparen  und durch 
Schw ierigkeiten der F inanzierung  versäum te F risten  
einzuholen, im W ohnungsbau eine wichtige Rolle. 
Beim Trockenbau w erden fertige Balken aus Stahl 
oder E isenbeton von W and zu W and gelegt. Zwischen

ihnen w erden fertige Bauteile eingezogen. L nm ittel- 
bar darnach k an n  die Decke benu tzt und belastet 
w erden. Eine E nterbrechung der A rbeiten tr itt  nicht 
ein. D er Raum  u n te rh a lb  d e r Decke b le ib t fre i von 
Schalungen und Rüstungen. Mit dem ^ erlegen der 
R ohrleitungen und dem w eiteren A usbau kann sofort 
begonnen w erden. D ie störende B aufeuchtigkeit ist 
besonders bei V erw endung schnell trocknender 
Estriche, z. B. aus A sphalt, so gut wie ganz verm ieden, 
so daß man den Bodenbelag sofort aufbringen  kann . —

III. PREISGEKRÖNTE UND ANGEKAUFTE DECKENSYSTEME

N r . 6 2 . K .Z .  3 0 1 1 3 0 . B a u s to f f -  u n d  In d u s t r ie -G . m . b . H ., B e r lin  (T o c h te r g e s .  d e r  P h i l.  H o lz m a n n  A G )  
B im s z e m e n t - P la t t e n d e c k e  1 : 4 0

P r e i s - U r t e i l :  In  e in e r so rg fä ltig  durchgearbeite ten  und system atisch  durchgeliih rten  A usarbe itung  w erden  d re i V orschläge e in e r 
geste lz ten  Betonplattendecfce zwischen I-T räg ern  a ls B estform  h e rau sg e s te llt. D ie D eckenkonstruk tion  e rg ib t e ine  schnell, einfach und  
b illig  h e rzu ste llen d e  M ontage-Decke. Sie ha t den V orte il d e r T rockenausführung und  b en u tz t außer dem  norm alen  S ta h lträg e r  a ls 
H aup telem ent d ie  a ltb e k an n te n , ü b e ra ll herzu ste llen d en  Zem entdielen m it H ohlräum en  und A rm ierung. B esonders v o rte ilh a ft is t die 
fa s t schw ingungsfreie  A ufhängung des D eckenputzes, d ie  einheitliche rissefre ie  U ntersicht, fe rn e r die voraussichtlich akustisch^ günstige 
W irkung  u n d  d ie  V erw endung des feuchtigkeitssieheren , rasch h e rzuste llenden  A sphaltestrichs m it e in e r schallschützenden U nterlage. 
D ie D ecke macht sich d ie  p rak tisch en  E rfah ru n g en  d e r le tz ten  Jah re  zunutze und  is t sowohl hinsichtlich d e r technischen G üte a ls  auch 
d e r W irtschaftlichkeit m it in  d ie  e rs te  Uinie d e r  m assiven  W ohnhausdecken zu stellen .

N r. 1 23 . K . Z . 2 7 1 1 3 0

In g e n ie u r  
H a n s  P o h lm a n n

1 : 40

7^Pvrz 3  ̂ Le iste m it Hohr

I* r e i s  - U r t e i l  : D er \  e rfa sse r schlagt e ine  E isenbetonrippendecke in s te ife r A rm ierung  oder m it R nndeisenbew elirung  vor. D ie
E inschalung e rfo lg t en tw ed er an  O rt und S te lle , indem  auf die Schalung fe rtigabgebundene  R ahm enzellen  au fge leg t w erden , oder es 
w erden  U -förm ige E isenbelonbalken . gleichfalls u n te r  V erw endung von R ahm enzellen , auf dem  M erk p la tz  h e rg e ste llt, ohne Schalung 
v e rleg t u nd  ausgegossen . D as P rinzip  des D eckensystem s ist b ek an n t und  h a t sich in de r P rax is  bew äh rt, besonders auch hinsichtlich 
des Schallschutzes. D ie  A rb e it is t seh r so rg fä ltig  durchgeführt. B esonders b e m erk en sw ert sind die a llgem einen  w irtschaftlichen  A us
fü h ru n g en . Sie w eisen  ü b erzeugend  nach, daß bei Berücksichtigung d e r G esam tbaukosten  des H auses d ie  M assivdecke gegenüber de r 
H olzbalkendecke im m er im  V orte il ist. D ie D urchführung  d e r A rbe it b ild e t e ine  glückliche \  ere in igung  b e so n d e re r p rak tisch e r E r
fa h ru n g  m it a llg em ein er sy stem atischer B etrachtung des M assivdeckenproblem s.

N r. 1 7 1 . K . Z . 141 100

B a u m e is te r  W i lh .  K ir b a c h , R o B w e in  S a . 

1 :4 0

4  R ic h te r d e c k e

5 S ta h lb e to n d e c k e  m it  B im s d ie le n

P r e i s  - U r t e i l -  D e r V erfasse r verg le ich t in  besonders  e in g e h en d e r u nd  anschaulicher W eise e ine  R eihe von D eckensystem en und  
kom m t a u f G rund  se in e r U ntersuchungen zu dem  Schluß, daß b e i e in e r S tah lträge rdecke  durch V erw endung von Zem ent- oder B im s
d ie len  d ie  a u f d ie  U nterflansche gelegt w erden , e ine  B estform  e rz ie lt w ird . B et den  träg e rlo se n  E isenbetondecken  g ib t e r  d e r  b e 
k a n n te n  E isenbeton rippendecke  m it T on h o h lk ö rp ern  den  V orzug. D ie  vorgeschlagene S te in fo rm  ä h n e lt w eitgehend  den  b e k an n ten  
V ckerm annsteinen  D ieses D eckensvstem  h a t sich in  d e r  P rax is  se it langem  b ew äh rt. — D ie A rb e it zeug t von gutem  Blick fü r  d ie  
E rfo rd e rn is se  d e r P ra x is  u n d  g ib t e ine  übersichtliche D arsteU ung  d e s  h eu tig en  S tandes im  M assivdeckenbau. D er \  e rfa s se r  h a t nicht 
d ie  A bsicht, neue  D eckensystem e zu b eh an d e ln , b le ib t be i se inen  theore tischen  E rö rte ru n g en  s te ts  au f dem Boden d e r  P rax is  und 
kom m t d a h e r  zu g u t b eg rü n d e ten , p rak tisch  b rauchbaren  V orschlägen.

ABB. 1—5. DECKEN DER PREISGRUPPE A.



_ -V-&- 
Längsschnitt

N r. 60. K .  Z .  151515  

A rc h ite k t A . R o e se ie r. B erlin  

S te in e is e n d e c k e n  1 :4 0

e i n System ,P r e i s - U r t e i l :  D er V erfasser b ehande lt n u r ^ —  .

-  - , r  s s t i s s s f s s

D er M örtelverbrauch und dam it auch d e r F eud i g 
der Decke sind gering, so daß sie n ah e*11 a 

Trockenbau angesprochen w erden kann. D ie Decke s te llt eine 
V erfd lung b isher b ek an n ter gu ter S teineisendecken d a r; sie 
läßt sich ohne V erm auerung der Fugen h e rs te llen . G egenube 
ähnlichen eingereichten E n tw ürfen  ist sie besonders bem erken  - 

, i: Trnrm rlpr Steine. D er ueaan ice  ei

Höhe 
ein 
stehen.

w ert d u r c h  "cfie" einfache Form  de r Steine. D er G edanke e r 
scheint gut. und es is t anzunehm en, daß e r sich in der 

durchsetzen w ird.
Längsschnitt

M V W

M 7 W

M. 1 20

P r e i s - U r t e i l :  Als Bestform w ird  die sogenannte Zeth- 
decke in Fertigkonstruk tion  vorgeschlagen. In A bständen 
von 65 ein w erden oben offene U-förmige Eisenbetonbalken  
verlegt, auf welche Eisenbeton- oder B im sbetonplatten  aut- 
gebradit w erden. Die Seitenflächen dieser P la tten  in der 
Bichtung senkrecht zu den T rägern  sind abgeschrägt. In  che 
so entstellenden keilförm igen Fugen w erden V erteilungs- 
eisen gelegt, die mit ihren  Enden in die H ohlräum e der 
Balken eingreifen. Diese H ohlräum e und die keilförm igen 
Fugen zwischen den P la tten  w erden nach fe rtig er M ontage 
mit Beton ausgegossen. D er U nterputz  w ird  an  H olzleisten 
befestigt, die in die E isenbetonbalken  eingelassen  sind. — 
Die H auptvorteile  der Decke bestehen in dem v e rh ä ltn is 
mäßig einfachen Q uerschnitt der Balken, in dem  geringenläßig einfachen Q uerschnitt der Balken, in dem geringen , , . ,,.

ransportgewicht der E inzelteile  sowie in dem geringen Gesam tgewicht der fe rtigen  Decke. E in g e h e n d e V e rsu c h e  sind  angeste llt 
orden, aus denen hervorgeht, daß bei so rg fä ltiger A usführung eine ausreichende Q u erste if ig k e it d e r Decke g ew äh rle is te t ist Die 

hircharbeitung ist sehr gut; es sind e ingehende Vergleiche m it anderen  D eckensystem en in bezug auf A bm essungen, Gewicht, D u r d - 
iegungen, Schall- und W ärmeschutz sowie W irtschaftlichkeit angcste llt. — D as System  d iese r M ontagedecke is t beachtlich und

vicklungsfahig.

Nr. 85. K. Z. 191930. 1 : 4 0
Z e c h -D e c k e . S täd t. B au rat W a lte r  Z e ch , N ürnb erg

'75 cm HohtbaJken

A. H o h lb a lk e n d e c k e  zw is ch e n  T räg ern  1 : 40

11 C. K re u z w e is  b e w e h rte
Unoleumbeiag H o h ls te in d e c k e  1 : 40

A b b . 9—11. N r. 92 . K. Z . 311 352 

S ta d tb a u ra t a . D . O tto  W e n d e l, 
W e n k o -D e c k e n  G .m .b .H . ,  
H a n n o v e r

ABB. 6—11. DECKEN DER 
PREISGRUPPE B.

L ino/eumbelag

jem  Druck beton W -Stern

Deekens teme 78 cm

/iorkes/r/c/? 

Lino/eum

B. S te in e is e n d e c k e

10
Jsof/erpappe

88



P r e i s  - L  r t e i l  : Als B estform  d iese r so rg fä ltigen  und g ründlichen A rb e it w erden  h e rau sg es te llt a) fü r den  S ta h lträg e rb au  eine
H ohlsteindecke, bei de r besonders geform te H ohlsteine  v o rhe r auf dem  B auplatz  zu B alken zusam m engefügt und d iese  B alken nach
h e r  im  ganzen zwischen den  T räg e rn  eingeschoben w erden , und b) fü r  den träg e rlo sen  Bau e ine  H ohlsteindecke auf Schalung m it 
A rm ierung  nach e in e r R ichtung oder auch m it k reu zw eise r A rm ierung . N eue K o n struk tionsgedanken  wrerden  nicht en tw ickelt. Bei d e r 
H oh lbalkendecke fü r  den S tah lträg e rb au  ist es zw eifelhaft, ob d ie  gew ählte  Form  d e r S teine m it ih re n  dünnen  A orsprüngen  a llen  
A nfo rderungen  des T ran sp o rte s  und de r L agerung  gewachsen sein  w ird ; sonst a b e r  is t d ie  A usführung  d e r Decken nicht zu b e 
an stan d en . D ie  bei d e r A usfüh rung  b) gew ählte  Form  h a t den  V orte il, daß die S te ine nicht v e rm au ert zu w erden  brauchen und keinen  
Ü berbeton  benö tigen . Infolgedessen  w ird  d e r M örtelverbrauch gering . D ie A rbe it geht au f a lle  w irtschaftlichen F ragen  gründlich  ein 
u nd  be leuch te t in e in g eh en d er W eise die V orte ile  de r M assivdecken.

N r. 51. K. Z . 301 130 
E is e n b e to n -T ro g b a lk e n -D e c k e  
A. S ta p f, B e rlin . 1 : 40

2  cm E strich  

5 cm Schlackenbeton

L/n oleum

P r e i s  - U r t e i l :  F ü r die H erste llu n g  de r Decke 
w erden  fe rtig e  E isenbeton -T rogbalken  in  d e r be- 
k an ten  Form  d e r Zores- oder B elageisen  verw endet, 
d ie  m it d e r Ö ffnung nach un ten  dicht bei dicht v e r
legt w erden . Zwischen d ie  Schenkel w erden  un ten  
L eisten  geleg t und  befestig t, an denen  sp ä te r die 
u n te re  Putzdecke angehäng t w ird . D ie Zwischen
räum e zwischen je  zWei B alken w erden  m it K oks
asche u nd  d a rü b e r  m it Schlackenbeton gefüllt.
Q u e rrip p en  zur A usste ifung d e r B alken fü r  den 
T ran sp o rt und  fü r  d ie  V erlegung sind vorgesehen.
E in V orte il de r Decke is t ih r  verhä ltn ism äß ig  ge
ringes Gewicht. — D er G rundgedanke  ist beacht
lich; d ie  Decke s te llt  e ine  gu te  F e rtig k o n stru k tio n  
d a r  und  is t geeignet, den G edanken des Trocken
baues im W ohnungsbau zu fö rdern . Als B estform  fü r  den S ta h lträg e rb a u  w ird  die b ek an n te  E lton-D ecke em pfohlen , ohne daß 
indessen  h ie rfü r  au sreichende  U nterlagen  be ig eb rach t w erden.

Trogbalken

Hoksasche

N r. 58. K . Z . 201 102. 1 : 40 -J ß
Gal k e -Z o ll b a u -L e ic h tb e to n -M a s s iv -D e c k e  
D r.- In g . K a rl L u d w ig  M ü lle r , B erlin

P r e i s - U r t e i l  : D ie  A rbe it s te llt nach einem  system atischen V er
gleich versch iedener M assivdeckentypen die b ek an n te  Galke-D ecke als 
B estform  fü r  bestim m te  V erhä ltn isse  he raus. D iesem  Schluß verm ag sich 
das P reisgerich t in  de r von dem V erfasser angegebenen Form  nicht in 
vollem  U m fange anzuschließen; jedoch is t an zuerkennen , daß die A rbeit 
den Sinn des P reisaussch re ibens richtig  e rfaß t ha t und  daß das vor- 
geschlagene D eckensystem  u n te r  bestim m ten  V oraussetzungen b rauchbar 
u nd  en tw icklungsfähig  ist. D ie A rb e it zeichnet sich durch besonders 
g ründliche und  a llgem eine  U ntersuchungen aus. In te resse  v e rd ien t vor 
a llem  ih r  B estreben , a lle  E inze lfak to ren , die bei de r B ew ertung von 
D ecken m aßgebend sind , in Form  von K urven  anschaulich aufzu tragen .
D ie  A rb e it w eist dam it W ege, d ie  a llgem ein  fü r  die w issenschaftliche

S ystem atik  im D eckenbau w ertvo ll w erden  können.

N r. 105. K. Z . 791091 . E is e n b e to n -H o h lb a lk e n -D e c k e  z w is c h e n  S ta h lträ g e rn  
R ic h te r  & S c h ä d e l, G. m . b . H ., B e rlin . 1 : 40

P r e i s  - U r t e i l :  D ie A rbe it beschränk t sich auf d ie  B ehandlung eines einzigen 
S ystem s, e ines S tegzem entdielendecke zwischen S tah lträg e rn . D ie Zem entdielen  sind 
m it a n b e to n ie r ten  S te lzungen  versehen , die au f den U nterflanschen d e r T räg e r ruhen.
D ie D ecke e rfü ll t  d ie  A nfo rderungn , d ie  an  e ine m assive W ohnhausdecke zu ste llen  
sind . D urch ih re  T rockenm ontage erm öglicht sie e inen  raschen B aufortschritt.
D ie B efestigung d e r u n te ren  Putzdecke is t gut. D ie nötige Schallsicherheit ist 
v o rhanden . D ie  A usführung  h a t sich in den le tz ten  Jah ren  in de r P rax is  e in 
g e fü h rt u nd  b estens  bew ährt. L e ider beschränk t sich d ie  B eurte ilung  alle in  auf 
d ie  h e rg e stc llte  Decke und  e rfü ll t  d ah er nicht d ie  F o rderungen  des P re is 

ausschreibens.

N r. 128. K. Z . 271 127. S p e r le -D e c k e  
D ip l.- In g . J w a n , B re s lau

P r e i s  - U r t e i l :  D er V erfasser vergle icht verschiedene S teineisendecken und zieh t aus 
d iesen  U ntersuchungen den Schluß, daß d ie  Sperle-D ecke den Vorzug ve rd ien t. D ieses 
a ls  B estform  h erau sg es te llte  D eckensystem  is t nicht zu -b e an s ta n d e n ; es h a t sich in der 
P rax is  b e w äh rt. Ih r  b e so n d ere r V orte il is t d ie  gute Form  d e r S te ine, d ie  nicht v e r
m au ert, sondern  n u r vergossen  zu w erden  b rauchen, keinen  Ü berbeton benö tigen  und 
tro tzdem  e ine  sichere D ru ck ü b ertrag u n g  g ew ährle isten . D ie P reisberechnungen  des V er

fasse rs  s ind zum T eil ungenau.

ABB. 1 2 -1 5 . ANGEKAUFTE ENTWÜRFE.
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IV. STAHLTRÄGERDECKENSYSTEME DES MASSIVDECKENWETTBEW ERBES  
VON GERHARD M EN SCH, BERAT. ING . V B I, B ERLIN -C H A R LO TTE N B U R G

5. D e r  F e u e r s c h u t z .  Di e größere Feuer- 
sicherheit der Massivdecken im Vergleich mit der 
Holzbalkendecke, vor allem  über dem  obersten  Wolin- 
geschoß. dürfte  eine V erringerung der Versicherungs
präm ien bei den Feuerversicherungen in absehbarer 
Zeit zur Folge haben.

6. D i e  U n t e r h a l t u n g s k o s t e n .  Bei der 
Verwendung von Massivdecken m it Linoleumbelag 
sind die U nterhaltungskosten  geringer als bei einer 
Holzbalkendecke mit Holzfußboden, dessen Anstrich 
häufiger e rneuert w erden muß.

7. G e s i c h t s p u n k t e ,  <1 i e n i c h t  o h n e 
w e i t  e r e s  g e 1 d 1 i c ii i n  Z a h l e n  b e w e r t e t ,  
j e d o c- li n i c h t u n b e r ü c k s i c h t i g t  b 1 e i b e n 
k ö n n e n .  H ierzu gehören: die größere Sicherheit 
der Massivdecken gegen E rdbeben und Bergsenkungs- 
schäden sowie gegen Schäden durch Luftangriffe un.l 
schließlich noch die größere L ebensdauer der Massiv
decken überhaupt.

ln A rbeit Nr. 62. B i m s z e i n e n t p l a t t e n -  
d e e k c- d e r  B a u s t  o f f - u n d I n d u s t r i e  G. m. 
b. FI., Berlin (Abb. 1). w erden die fertigem  m it Holil- 
räum en und Fiscneinlagcn versehenen  Bimszement- 
platten auf gleichfalls fertig  gelieferten  Bimszement
stegen verlegt, die in einer M örtelfuge auf den 
Trägerunterflanschen versetzt sind. LTnter je  einer 
Bimszementplatte liegt ein K antholz, das gleichfalls 
auf den T rägerunterflanschen zwischen je zwei Bims- 
zementstegen gelagert ist und zur A ufnahm e der 
Puffdecke dient.

Eine andere A usführung sieht s ta tt der fertigen 
Bimszementstege vor. die Vouten zu vergießen. Die 
dazu erforderliche Schalung w ird an  den vorher ge
nannten Kanthölzern au fgehäng t und kann  immer 
wieder verw endet werden. Nach dem  Vergießen der 
I' ugen zwischen den B im szem entplatten kann  die 
Flecke begangen und nach dem schnellen E rh ärten  der 
I1 ugen belastet werden.

Es handelt sich bei d ieser Decke um eine F ertig 
konstruktion bzw. um einen T rockenbau, d e r in der 
zuerst angeführten  Bauweise ü b erh au p t ohne 
Schalung und auch bei der zw eiten A usführung ohne 
Schalungssteifen durchgeführt w erden  kann . Be- 
son ,C1'S günstig stellt sich diese Decke in bezug auf 
möglichst kurze Bauzeiten und ungeh inderten  Bau- 
tortgang. Auch die von dem T räger unabhängige 
Aufhängung der Puffdecke hat große Vorzüge und 
gewährleistet eine rissefreie  U ntersicht. In bezug 
au t den Schallschutz ist sie der H olzbalkendecke über
legen, da außer dem A sphaltestrich zur Aufnahm e 
des Linoleums noch eine Iso lie rm atte  vorgesehen ist.

Das Eigengewicht m it 190 kg/m2 ist gering, ebenso 
die G esam tdeckenstärke m it 23 m .

. 1 >je A nforderungen, die an eine m assive Decke 
gestellt werden hinsichtlich ih re r  F ähigkeit, als waage-

In dem zusainmenfassenden Endurteil des P reis
gerichts sowie in dem Aufsatz „Die W irtschaftlichkeit 
der Massivdecke gegenüber der Holzbalkendecke 
wird darauf hingewiesen, daß beim Vergleich der 
W ettbewerbsfähigkeit von Holzbalken- und Massiv
decken nicht allein die reinen Deckenpreise in Rech
nung gesetzt werden dürfen, sondern daß durch die 
Verwendung con massiven Decken Ersparnisse am 
Gesamtbauwerlc gemacht werden können, die nicht 
unberücksichtigt bleiben dürfen. Auf Grund der An
gaben in m ehreren Arbeiten w erden darüber noch 
Zahlcnangabcn gemacht. D araus hat sich ergeben, 
daß bei Berücksichtigung dieser Schlußfolgerungen 
viele Massivdeckenausführungen nicht nu r m indestens 
ebenso billig wie Holzbalkendecken, sondern ihr über
dies durchweg auch technisch überlegen sind. Fol
gende Gesichtspunkte müssen bei derartigen Ver
gleichen berücksichtigt werden:

1. D i e B a u z e i t. Je schneller die für den Bau 
bereitgestellten Mittel eine Verzinsung durch Be
ziehen der W ohnungen ermöglichen, desto geringer 
werden die Kosten für die während der Bauzeit zu 
zahlenden Zinsen. Damit im Zusammenhang steht 
auch die rasche Austrocknung des Baues. Die 
Wichtigkeit dieser Tatsache hat dazu geführt, daß 
dem Trockenbau ganz besondere Beachtung geschenkt 
worden ist.

2. D ie  B a u a u s f ü h r u n g .  F ür das ungestörte 
A rbeiten auf der Baustelle ist es nicht gleichgültig, 
ob eine Decke auf Schalung und mit Stützen her- 
gestellt w ird oder nicht. W ährend bei manchen 
Massivdeckensystemen diese Schalungen und ihre 
Stützen für den Baufortgang hinderlich w aren und die 
Decken selbst erst nach einer gewissen Zeit belastet 
werden konnten, gestatten Fertigkonstruktionen eine 
sofortige und unm ittelbare Benutzung und behindern 
nicht die gleichzeitige Ausführung anderer Bau
arbeiten, wie z. B. Installationen, Verlegung von Rohr
leitungen usw. Auch auf diese Weise wird wieder 
die Bauzeit verkürzt.

5. D i e  D e c k e n g e w i c h t e .  Im Ziegelbau hat 
ein geringes Deckengewicht, unter Beibehaltung der 
sonst erforderlichen Eigenschaften der Massivdecke, 
bei Verwendung von Stahlträgerdecken auch ein ge
ringeres Gewicht dieser Träger und eine ent
sprechende Preiserm äßigung zur Folge. Beim Stahl
skelettbau w irkt sich das geringere Gewicht noch 
w eiter aus in einer Ersparnis der Gewichte für die 
Skelettkonstruktion selbst sowie für die Fundamente. 
T-, ,4’ ,D.i e  D e c k e n h ö h e .  Jede Ersparnis an 
Deckenhohe durch Verwendung einer Massivdecke 
bringt eine Verringerung der Geschoßhöhe mit sich 
und dadurch Ersparnisse am M auerwerk der auf
gehenden Wände, an Putz, Treppenanlage Rohr

N r. 196. K . Z . 61 7440  
S ta h lro h r -B e to n b a lk e n -D e c k e . 1 : 4 0  

R e g . -B a u m e is te r  F r itz  B au er  

M ita r a rb e ite r :  E rw in  B rin tz in g e r,  
S tu ttg a r t  und T h . B rin tz in g e r,  
E s s lin g e n . A n g e k a u ft .

Beton am Balkenende  .

P r  e i s - U r  t e i 1 : D er V erfasser schlagt eine S tah lrohrbetonbalkendedce
bestehen die Stahlrohrbetonbalken aus U-formig 6®^°*®" etonbalken  ’ve rleg t: zwischen die B alken w erden  fe rtig e  H o h lk ö rp e r aus Bnns- 
Beton abgeschlossen wird. Zunächst w erden die S tah le  ,, . den H oh lkö rpern  sowie d ie  Fugen w erden  vergossen. Die
oder Leichtbeton eingebracht. Die Zwischenräume zwisd „luirhzeitiir als E isenbew ebrung  d ienen . D as gew äh lte  System  be-
B leche der Stahlrohrbetonbalken sollen nach F ertigste llung  e r ec e g  ded[e j edoch kann  bezw eife lt w erden , ob d ie  Bleche in der 
deutet einen neuartigen, nicht un in teressan ten  Vorschlag u r »Pnügend w irksam  sind; auch ist zu befü rch ten , daß im Beton über
von dein Verfasser gedachten Weise als E isenbew ehrung . R ■ , S tah lträgerdecke  w erden  H o h lk ö rp e r aus Bimsbeton
und un ter den Blechen möglicherweise R ifibildungen en tstehen  konn ten . S
zwischen norm alen S tah lträgern  verlegt. Die Kosten der Decke sind verhä ltn ism äßig
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red ite  flache Scheibe zur A ussteifung des Gebäudes, 
vor allem  zur Ü bertragung der W indkräfte zu 
dienen, w erden  von der Decke in ausreichendem  
M aße erfü llt, lim so m ehr als beim  W ohnungsbau die 
Spannw eite d ieser Deckenscheiben gewöhnlich gering 
ist im V erhältn is zu ih re r großen Höhe.

D ie A rbeit Nr. 105, S t e g z e m e n t - D i e l e n -  
d e c k e  d e r  F i r m a  R i c h t e r  & S c h ä d e l  
G. m. b. H.. Berlin, ist in Abb. 14 dargestellt und 
unterscheidet sich von der A rbeit Nr. 62 in der 
H auptsache dadurch, daß die B etonstelzungen gleich 
an  die Stegzem entdielen angestam pft w erden. Durch 
die im G rundriß  segm entförm igen Stelzungen ist man 
in der Lage die einzelnen D ielen zwischen die 
T räger durch eine D rehbew egung im G rundriß  zu 
verlegen. D er noch verb leibende Raum zwischen 
den  Stelzungen uncl den T rägern  w ird m it Zem ent
m örtel ausgegossen. D ie Fugen zwischen den ein
zelnen D ielen w erden vor dem Verlegen durch Aus- 
strcichen m it Zem entm örtel geschlossen. Bei dieser 
Decke, die sich sowohl im Ziegel- als auch im S tah l
ske le ttbau  seit Jah ren  allerbestens bew ährt hat, 
handelt es sich um  einen vollständigen Trockenbau. 
Als U nterlage für den L inoleum belag w ird A sphalt 
verw endet. Als Putzdecke w ird auch h ie r eine so
genannte Puffdecke, also D oppelrohrgew ebe auf 
Leisten, auf besonderen T raghölzern, die auf den 
T rägerunterflanschen aufruhen , verw endet.

D ie Decke erfü llt alle A nforderungen, d ie in 
bezug au f eine ku rze  Bauzeit, ungehinderte Bau
ausführung, Schallschutz, fe rn er Sicherheit gegen 
Feuer-, Bergsenkungs- und Erdbebenschäden. L uft
schutz usw. gestellt w erden. Bei einer Gesamt- 
deckenstärke von 24cm beträg t das Eigengewicht nu r 
175 ks/m2. D ieses geringe Gewicht w irk t sich beson
ders bei S tah lskele ttbau ten  wirtschaftlich günstig aus.

D er V erfasser der A rbeit 171, D e c k e  m i t  
B i m s d i e 1 e n a u f  T r ä g e  r u n t e r f l a n s c h e n ,  
W. K i r  b a  c l i , h a t nach Vergleich m it einer Reihe 
an d e rer D eckensystem e für S tahlträgerdecken auch 
eine A usführung m it Bim sdielen als die Bestform 
erm ittelt, jedoch liegen nach Abb. 5 hier die Dielen 
auf U nterflanschen unm itte lbar auf. und die Auf
fü llung erfo lgt durch Schlacke. Dem entsprechend 
w ird auch der Putz unm itte lbar an der U nterseite 
d e r D ielen uncl der Trägerflansche angebracht, was 
möglicherweise V eranlassung zum Durchscheinen der 
T räger bzw. zum Reißen des Putzes gibt. Die Zweck
m äßigkeit eines Bimsestrichs von 1,5  cm uncj von 
K orkestrich von 0,5cm S tärke d ü rfte  bezw eifelt

w erden. D ie Decke erfü llt sonst alle  an  eine m assive 
Decke zu stellenden F orderungen  und ste llt auch den 
Trockenbau w iederum  in den V ordergrund.

Bei der S t a h l t r ä g e r  d e c k e  m i t  B o g e n 
t r ä g e r - H o h l k ö r p e r n ,  Reg.-Bmstr. F. B a u e r .  
S tu ttgart, A rbeit Nr. 196, w erden zwischen I-Eisen 
in 60 cm A bstand B ogenträgerhohlkörper aus Leicht
beton verlegt, und zw ar am zweckmäßigsten von 
unten, wie in Abb. 16 dargeste llt ist. F estgehalten  
w erden die H ohlkörper durch besondere Betonkeile, 
dann w ird der Zwischenraum zwischen den K örpern 
und den I-T rägern  m it Beton ausgegossen. Ein V or
zug der H ohlkörper besteht darin , daß die Untev- 
flanschui der I-T räger verdeckt w erden und somit 
fü r den Putz eine gleichmäßig durchgehende un tere  
Fläche aus gleichartigem  M aterial vorhanden ist. D ie 
S teifigkeit der Decke ist sicherlich in w aagerechter 
Richtung sehr groß. D ie D urchbiegungen sind e r 
m ittelt m it 10mm u n te r Berücksichtigung des V er
bund-Q uerschnittes von Beton- uncl I-T räger.

D ie G esam tdeckenstärke be träg t bei V erw endung 
von N. P. T 12 25,2 ™ und bei N. P. I 14 25,2 cm. Das 
Eigengewicht stellt sich auf 262 bzw. 279 kgim2.

D ie Decke b ring t als F ertigkonstruk tion  beacht
liche Vorschläge, ob sie sich jedoch in der P rax is 
durchsetzen w ird, muß sich noch erweisen. —

Zusam menfassend kann  gesagt w erden, daß die 
S tahlträgerdecken schon im Ziegelbau ih re  V orteile 
erw eisen, weil sie sowohl für Trockenbau und F e rtig 
konstruktionen geeignet sind, als auch bei nicht 
trocken hergestellten  Decken einfach angehängte 
Schalungen erlauben, so daß nicht w ie bei vielen 
Eisenbetondeckensystem en m it abgestü tzter Schalung 
die Räum e unter der Decke bis zur Ausschalung 
verbaut sind und der B aubetrieb  aufgehalten  w ird.

Im S tah lskelettbau ist die S tahlträgerdecke 
zwangsläufig die logische Ergänzung des W and
gefüges. D ie Decke übernim m t h ier wichtige 
statische Funktionen fü r die V ersteifung des ge
sam ten Baues. Das Deckengewicht w irk t sich nicht 
nur auf den Deckenpreis selbst, sondern w eiterhin  
auf die D im ensionierung uncl die Kosten d er Wancl- 
stiitzen und der Fundam ente aus. T rockenbauw eisen 
sind auch h ier vorteilhaft, von besonderer Bedeutung 
ist ferner gerade im S tah lskele ttbau  der Schallschutz; 
auf diesem  G ebiete w erden praktische Versuche an 
fertig  ausgeführten  Bauten unerläßlich sein, um den 
W ert der verschiedenen Sdiallschutzm afinahm en ein
w andfrei zu erm itteln. —

V . E IS E N B ETO N  UND  STEIN D EC K EN  DES M A S S IV D E C K E N W E TTB E W E R B E S
V O N  D IP L .- IN G . A . W E IS S , BERLIN

Bei den vorliegenden G rundrißabm essungen (16m 
F ront, 9 u. 10 ra Tiefe) können verschiedene der E isen
beton- und S teineisendeckenarten ih r wirtschaftliches 
O ptim um  m it oder ohne Zuhilfenahm e von S tah l
träg e rn  erreichen. Zu diesen gehört die in A rbeit 125 
behandelte  P o h l m a n n d e c k e  (Abb. 2 u. 5). Die 
schwachen B etonplatten, d ie über den R ohrzellen
k äs ten  liegen, ü bertragen  ih r Eigengewicht und die 
N utzlast auf d ie  Rippen, d ie  zusam m enw irkend mit 
der Druckschicht der oberen P la tten  einen T-förm igen 
T räger ergeben; oder diese R ippen en thalten  ein 
S tah lträgerp ro fil, das von dem Beton vollkom m en 
umschlossen ist, aber entsprechend den Vorschriften 
so s ta rk  zu w ählen ist, daß es unabhängig  vom 
Beton die L asten auf F ront- und M ittelw and überträg t.

In d e r A rbeit w ird angeregt, die Bestim m ungen 
so um zugestalten, daß die Berechnung der m it einem 
steifen S tah lträg er bew ehrten  Rippen zusam m en mit 
d er D ruckp la tte  als gem einsam en V erbundkörpers 
möglich w ird, w oraus sich eine nicht unw esentliche 
E rsparn is an  P rofile isen  ergäbe.

D ie R ohrzellen, die bei der Pohlm anndecke den 
H ohlräum en die F orm  geben uncl die Isolierung zu 
übernehm en  haben, liegen im Preis etw a in der 
gleichen H öhe w ie gute Ziegel- oder Betonhohlkörper. 
D ie G ew ichtsersparnis w irk t sich bei größeren Spann
w eiten  deutlicher aus.

Die beiden Möglichkeiten, entw eder in kurzen 
P lattenstücken auf S tahlprofilen  auflagernd  oder un 
m ittelbar auf Außen- und M ittelw and gestützt die 
T ragkonstruk tion  zu bilden, besteht ohne erhebliche 
K ostenunterschiede für die m eisten Decken, die en t
w eder ganz massiv oder aus druckfesten H ohlkörpern  
m it E isenbetonrippen (mit oder ohne Druckschicht) 
gebildet werden.

In vielen A rbeiten, die sich m it d ieser F rage 
beschäftigen, w urde g laubhaft gemacht, daß es bei 
den h ier gegebenen Spannw eiten  und N utzlasten 
w irtschaftlicher ist, die K onstruktion  unm itte lbar von 
W and zu W and zu spannen. D ie K onstruktionshöhen 
liegen dabei zwischen 14 und 25 cm, n u r selten höher, 
daher b leib t die G esam thöhe der Massive!ecke einschl. 
Putz, Estrich und Linoleum  durchweg u n te r d e r Höhe 
der Holzbalkendecke. D er Kostengewinn, d e r sich 
zweifellos aus d ieser H öhenersparn is fü r den gesam ten 
Bau ergibt, und der in m ehreren  A rbeiten  m it 10 bis 
20 Pf. fü r die E rsparn is von 1 cm D eckenhöhe nach
gewiesen w ird, kom m t in größerem  oder geringerem  
Ausmaße allen  diesen Decken zugute.

D ie U nterscheidung zwischen E isenbetonrippen
decken und Steineisendecken ist nu r fü r den S tatiker 
von B edeutung. W ichtiger is t der U nterschied 
zwischen verschiedenen D eckenarten, ob diese ohne
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Schalung, mit a ^ e h a n g e r  ¿ " „ g e h ä n g t e  Schalung 
Schalung herzustellen sind. Uie angena B 
kommt nur für Sta dtragerdedcen in t 'lag e  i ^
nur die beiden anderen Möglichkeiten zu bcuaclie beiden anderen * ,Uo 1 t  pn  -
Eine Decke ,1er ersten Art »teilt d » '  1 r o j k  12)_ (|m.

wesentliche Einwendungen gegen 
sind nicht gemacht worden.

Die W andstärke ist bei diesem Trogbatken sehr 
stark reduziert: der nur 2,5 cm starke Beton erfordert 
in der H erstellung und in der Nachbehandlung immer- 
hin eine S org t.ll, .Mo n ie«  nuf
selbstverständlich ist, wenn ein wirklich tragtahiges 
Erzeugnis entstehen soll. Das Ergebnis dieser 
M aterialersparnis drückt sich nn Eigengewidrt des 
konstruktiven Deckenteils von DO ^  «ms Das 
Finzelgewicht eines Balkens mit rd. 280 k= ist a u «  
dings noch so hoch, daß besondere M ontagehilfsmittel 
für das Verlegen zweckmäßig erscheinen. (Zum Ver
gleich sei erwähnt, daß in der tloDbaikendecke die 
Binderbalken von 18-24 cm Querschnitt ebenfalls etwa 
-500 kg wiegen, während das Gewicht der auf de 
Mittelwand gestoßenen Balken etwa D 0 ke betragt.) 
Das Verlegen der Trogbalken wird dadurch e r 
leichtert, daß diese dicht an dicht eingebaut werden, 
also eine geschlossene Arbeitsbühne bieten. Del 
Putzträger wird an  Q uerlatten befestigt, deren 
Mindestabmessungen und Befestigung nicht zu sehr 
reduziert werden sollten, um die üblichen A rbeits
möglichkeiten und die dauernde H altbarkeit nicht zu 
verschlechtern. Die geringe Stärke des O bergurtes 
könnte im Hinblick auf die Schalldämmung zu Be
denken Anlaß geben, diese w urden jedoch durch ein 
Prüfungszeugnis vom Heinrich - H ertz - Institu t im 
wesentlichen behoben. Wie bei den m eisten F ertig 
balken ist die gegenseitige Q uerverbindung der 
Einzelbalken von der gleichmäßigen Höhenlage, also 
einem guten Abgleichen der Auflagerflächen abhängig 
und ist wesentlich schwächer als bei solchen Massiv- 
clecken, die auf Sdialung hergestellt w erden; für die 
Gebrauchslasten in Wohnungen spielt dies solange 
keine entscheidende Rolle, als die Fugen wenigstens 
gegen Schalldurchgang, wie hier, gut gesichert sind.

In W eiterausbildung der Hohlsteindecken ist man 
ebenfalls zu einem F e r t i g b a l k e n  gekommen. In 
A r b e i t  92 (Abb. 9 bis 11) w ird ein Balken be
schrieben, der aus W e n k o s t e i n e  11 gebildet wird, 
indem die aneinandergereihten Steine durch Be
w ehrung und Vergießen von zwei Nuten statisch ver
bunden werden. Zwei derartige, nebeneinander v e r
legte Deckenbalken erhalten ihre Querverbindung, 
indem ein d ritte r längslaufender Hohlraum beson
derer Form ebenfalls vergossen w ird; dieser Q uer
verbund scheint verhältnism äßig gut zu sein. Das 
Gewicht des Balkens beträgt etwa 35 ks/m und liegt 
durchaus im Bereich der Handlichkeit, wie es ähnlich 
bei anderen Fertigbalken der Fall ist. Auch für H er
stellung einer Decke auf Schalung sind die W enko
steine bekannt und schon aus historischen Gründen 
zu beachten, weil mit ihnen die erste kreuzweise be
w ehrte Steineisendecke, also Massivdecke ohne stä r
keren Druckbeton, hergestellt worden ist. Auch hier 
ist der Verbrauch an Mörtel auf der Baustelle gering.

Andere konstruktive Gedankengänge haben zu 
dem System der s c h a l u n g s f r e i e n  H a l b 
f e r t i g k o n s t r u k t i o n  geführt, deren eine in 
A r b e i t  85 (Abb. 8) ausgezeichnet worden ist. Im 
fertigen Zustand handelt es sich um eine E i s e n -  
b e t o n  r i p p e n d e c k e ;  bei der H erstellung w er
den die Stege als leichte Hohlbalken mitsamt ihrer 
Eisenbewehrung verlegt und sind in der Lage, die 
Arbeitsbelastung aufzunehmen. D arauf werden, a lle r
dings auf recht schmaler Auflage, die Platten und die 
Querbewehrung aufgebracht (letztere greift in die 
Hohlstege ein), und durch Verguß wird der statische 
Zusammenhang erreicht, der die einzelnen Teile zu 
Plattenbalken verschweißt. Obwohl es ältere und 
neuere Konstruktionen ähnlicher Art gibt, entspricht 
der angestrebte Verbund zunächst nicht dem Emp
finden des Konstrukteurs, der an den monolithischen

Eisenbeton gewöhnt ist. B au ra t Z e c h der Verfasser 
dieser A rbeit, hat durch um fangreiche Belastungs

roben bis zum Bruch den Nachweis der T ragfähig
keit und Q uerste ifigkeit e rb rach t; neuere  Versuche 
über den Zusam m enhalt von frischem  Beton an altem , 
die in der L andesgew erbeanstalt N ürnberg  (Geheim
rat Hager) angeste llt w urden, sind zur Beleuchtung 
d ie se r  F rage in der A r b e i t  178 herangezogen 
worden wo ein ähnliches System  (die sog. U n i -  
v e r s a 1 d e c k  e) behandelt w ird. D er U nterputz ist 
bei der Zechdecke an einem eigenen P u tz trager an 
gebracht und b le ib t so unabhängig  von der Decke.

Die bisher besprochenen Decken w erden  o h n e  
c - i n l u n s  hergestellt. W ährend zahlreiche Be
arbeiter die E ntbehrlichkeit der stehenden  Schalung 
für den B aubetrieb im W ohnungsbau als geradezu 
unerläßlich erk lären , w ird in an deren  A rbeiten be
stritten  daß durch die Schalungsarbeit Verzögerungen 
entstehen, wenn die A rbeit n u r  zweckmäßig organi
siert wird und es w erden b rauchbare A rbeitspläne 
dafür vorgeschlagen. Gute, a lte  E>edcenkonstiuktionen 
auf Schalung sind vielfach behandelt w orden, meist 
allerdings nur in G egenüberste llung  gegen angeblich 
bessere, neue K onstruktionen. A r b e i t  H i  hat sich 
die G egenüberstellung solcher Decken zur Aufgabe 
besetzt als Bestform w ird die E isenbetonrippendecke 
mit „Richter-Steinen“ (Abb. 4) herausgearbe ite t, die 
der Ackermann-Decke sehr ähnlich ist; die ein- 
gehende system atische D arste llung  stim m t in ihrem 
Ergebnis mit dem natürlichen Em pfinden und der 
E rfahrung  gut überein.

Decken aus Z  i e  g e  1 li o h 1 k  ö r p e r n  a u f  
s t e h e n d e r  o d e r  a n g e h ä n g t e r  S c h a l u n g  
kam en in zwei w eiteren A rbeiten  zur G eltung. Zu- 
nächst in A r b e i t  128 (Abb. 15), der bekannten 
S p e r l e - D e c k e ,  bei der im S teinquerschnitt das 
M aterial dort angehäuft w ird, wo es statisch zweck
mäßig liegt, nämlich im D ruckgurt, so daß eine Ver
stärkung durch eine Betondruckschicht entbehrlich 
wird. Außerdem w ird  durch die Abschrägung der 
Druckschicht an der S tirnfläche des Steins ein gutes 
Ausgießen ermöglicht und dam it der K raftübergang 
verbessert, so daß die V erm auerung der Stoßfuge er
spart w erden kann. D ieser V erbesserung entspricht 
die erhöhte zugelassene statische A usnützung dieser 
Steinform gegenüber den a ltb ek an n ten  Kleinesdien 
Steinen, denen gegenüber als Vorzug noch die gleidi- 
mäßige L^ntersicht bei den Sperle-S teinen kommt.

Eine andere Lösung für die V erbesserung und 
Sicherung der statischen V erhältn isse in den Stein
eisendecken w ird in A r b e i t  60 (Abb. 6 und 7) er
reicht; abwechselnd w erden zwei gleichartige Steine 
von verschiedener Höhe verlegt und vergossen, so 
daß sich ein guter, w irksam er D ruckgurt ergibt, der 
z. T. aus Beton, z. T. aus Z iegelm aterial besteht. 
S tu ttgarter Versuche über den E lastizitätsm odul von 
guten, gebrannten H ohlkörpern  haben  diesen zu 
100 000 bis 200 000 kgi™2 ergeben, so daß auch in dieser 
Hinsicht eine gute sta tisdie G em einschaftsarbeit von 
Beton und Hohlziegeln gesichert ist.

An Stelle von H an lfü llkö rpern  verw endet die 
G a l k e - D e c k e  m assive K ö r p e r  a u s  d r u c k 
f e s t e m  L e i c h t b e t o n  ; durch die bekann te  Stein
form wird eine gute V erbundw irkung  und k reuz
weise Bewehrung ermöglicht. D iese Decke w ird in 
A r b e i t  58 (Abb. 13) bedingt als Bcstform  heraus
gearbeitet. D er W ert der A rbeit liegt in den vor
geschlagenen und durchgearbeiteten  Vergleichs- 
methodeu, die eine zahlenm äßige B ew ertung nicht 
nur der rein statischen E igenschaften oder der reinen 
Deckenkosten ermöglichen, sondern  eine Reihe von 
anderen wichtigen G esichtspunkten heranziehen  und 
einer analytischen K ritik  erschließen. F ü r die Aus
wahl eines Deckensystem s im E inzelfall können die 
Methoden dieser A rbeit a llerd ings n u r dann  p ra k 
tische Bedeutung gew innen, w enn sie der Verfasser 
in handlicherer Form  vorlegt. U n ter diesem  Gesichts
punkte ist die A rbeit von D r.-Ing. K. L. M ü l l e r  als 
besonders w ertvoller G ew inn dieses Preisausschreibens 
zu betrachten. Es ist zu wünschen, daß der V erfasser 
selbst seine U ntersuchungen in leicht verständlicher 
Form veröffentlicht.
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D aß d ie k r e u z w e i s e  b e w e h r t e  D e c k e  
in  den 198 eingereichten D arlegungen  nu r wenig be
han d e lt w urde, lieg t wohl an  der vorliegenden G rund- 
rifiform. die einer einfachen A usnützung d er B iegungs
festigkeit in zwei Ebenen nicht günstig ist.

D ie F r a g e n  d e r  B a u f e u c h t i g k e i t  u n d  
d e s  T r o c k e n b a u e s  w urden  vielfach besprochen: 
e inen  B eitrag  zur K lärung dieser F ragen  b ring t die 
A r b e i t  178, die unterscheidet zwischen der Bau
feuchtigkeit, die fü r die H erste llung  zunächst e r
forderlich ist, dem  Teil, d e r chemisch-physikalisch ge
bunden w ird, einem  verb le ibenden  unschädlichen 
D auerres t und endlich den Y erdunstungsm engen, die 
als ungünstig  anzusehen sind. D er A usbau einer 
solchen U ntersuchung w äre zu begrüßen.

Trotz des gegenteiligen Anscheins in den Zeit
schriften sind die fü r die P rax is  brauchbaren E rgeb
nisse der B a u s e  h a l l  f orschung in  den letzten 50 Jahren  
recht gering. Zwar ist für d ie Größe des Impulses, 
den eine Decke aus dem  Stofischall erleidet, d ie Steif
heit der Decke in ih rer T ragebene von Bedeutung,

doch erg ib t sich aus einer Berechnung in A rbeit 178 
über die D auer der Eigenschwingung eines Decken- 
trägers, daß diese u n te r Berücksichtigung von E igen
gewicht und N utzlast zwischen 1 und 2 Sekunden 
liegt, daß also w eder die G rund- noch die O b er
schwingungen wesentlich in  F rage  kom m en können. 
E ine größere Rolle d ü rfte  d ie  Schw ingungsfähigkeit 
schwacher A bdeckplatten quer zu den T rägern  spielen. 
G erade noch rechtzeitig fü r den W ettbew erb sind die 
U ntersuchungen in der Forschungssiedlung der D eu t
schen Linoleum-M erke, Bietigheim, gekom men. E r
freulicherw eise w urden auch zu m ehreren  vorge
schlagenen N eukonstruktionen Prüfungsergebnisse 
über d ie  Schalleitung beigebracht. Als Ergebnis 
d ieser U ntersuchungen, besonders auch d e r  zu dem 
W ettbew erb vorgel. E rgänzungen, k an n  festgestellt 
w erden, daß die Scfaalleitung d er massiven Decken 
gegenüber den Holzbalkendecken b isher gefühlsm äßig 
wesentlich zu ungünstig  b eu rte ilt w orden ist.

Auf d ie  m it einer lobenden E rw ähnung bedachten 
i  A rbeiten können w ir w egen Raum m angels nicht 
eingelien. —

V I. D IE W IR TS C H A FTLIC H K E IT  DER M A S SIVD E C K E  GEGENÜBER DER H O LZB A LK EN D EC K E
V O N  R E G .-B A U M S T R . A .D .  E. W E D E P O H L, A R C H . A D A , BERLIN  •  1 A B B ILD U N G

Eines der bem erkensw ertesten  Ergebnisse des 
W ettbew erbes ist der Nachweis, daß die Massiv
decke im W ohnungsbau der H olzbalkendecke nicht 
nu r w egen ih re r größeren Feuersicherheit, Lebens- 
dauer. G ebäudeversteifung usw. technisch überlegen, 
sondern ih r auch wirtschaftlich durchaus ebenbürtig  
ist. M ehrere B earbeiter des W ettbew erbes, z. B. 
P o h l m a n n  und W e n d e 1. w eisen d arau f hin, 
daß d ie Vergleiche der IV irtschaftlichkeit von Holz
balkendecken und M assivdecken nicht m it der Gegen
überste llung  d er reinen  H erstellungskosten  beider 
D eckenarten  je  Q uad ratm eter erled ig t sind, sondern 
daß d er E influß des gew ählten Systems auf die 
G esam tbaukosten  des H auses ausschlaggebend ist. 
Sie ste llen  Berechnungen auf, die sich am  einfachsten 
am  folgenden Beispiel verdeutlichen lassen.

B e i s p i e l  : Z ugrunde gelegt sind die Preise
des W ettbew erbes nach dem Stande vom 1. Juli 1950. 
Inzwischen sind sowohl bei der H olzbalkendecke' 
als auch bei d e r Massivdecke m it Uinoleum P re is
erm äßigungen eingetreten , so daß d ie folgende 
Berechnung n u r schematischen e rt hat. Sie muß 
also au f die jew eiligen  örtlichen und zeitlichen "Ver
hältn isse um gerechnet w erden, gibt jedoch h ierfü r 
eine brauchbare U nterlage ab. Dem W ettbew erb lag 
zugrunde ein  dreistöckiges R eihenhaus von 16 m Breite 
und 9 bzw. 10m Bautiefe (vgl. den G rundriß). Bei

cs
Cb'

a) Holz
balkendecke b) dgl. im Massiv

Pos. 1 Übliche Ausführung über Wohn-
geschosse

Dach decke

qm qm qm

Decke über dem K e l le r ....................
9 9 „ Erdgeschoß . .

,  1. Stock . . . .
V » » — » . . . .

85.20
85.20

116,40

116,40
31.20
31.20

170,40 -f 116,40 -f 178,80

der üblichen A usführung w ird  die K ellerdecke massiv 
liergestellt. ebenso die Decke für Küche und Bäder 
in den Wohngeschossen. D g l. Tabelle Pos. 1.)

F ü r Berlin lagen dem W ettbew erb folgende Preise 
für gute A usführungen zugrunde:

1. a) H olzbalkendecke einschl. Putz und Anstrich 
in  den W ohngeschossen 16.55 RM je  1 9m.

1. b) H olzbalkendecke m it rau h e r D ielung ohne 
Anstrich im Dach 15 RM je  1 <im.

Als Massivdecke sei zum Vergleich ein System 
gewählt, das nicht besouders billig ist (Rohdecken
preis 10.12 RM), da andere System e bis zu 2 RM 
billiger k a lk u lie rt w urden.

Pos. 2 Massivdecke
. r . , b) ohne Linoleum, 

a) mit Linoleum ^  Zementestrich
je  qm RM je  qm RM

R ahm enzellendecke................
Estrich (Zementestrich) . . .
D eckenputz ................................
L in o leu m ................................

10,12  10,12 
1,60 1,60 
1,60 1,80 
5,85

zus. je 1 qm =  19,37 RM 13,52 RM

Zunächst scheint die H olzbalkendecke m it D ielung 
(16.55 RM) gegenüber der Massivdecke m it Uinoleum 
(19,57 RM) um  2.82 RM billiger zu sein. D as ist 
jedoch ein Trugschloß, denn der D urchsdinittsdecken- 
preis bei der üblichen A usführung ist tatsächlich 
zunächst schon um  0.70 RM höher als der re ine  Holz
balkendeckenpreis, näm lich:
178,80 qm Masäivdecken nach Pos. 2 a  zm 19,37 EM
118.40 ,  Holzbalkendecke „ s l b  ,  15,00
170.40 ,  ,  „ l a  „ 16,55

rd. 3450,— RM 
„ 1745.— ,  

=  „ 2820.— .
8015.— RM

=  rd. 17,25 RM
465,60 qm

8015.— RM
oder je  qm =  „----‘ * 46o,8 qm

tatsächlicher D urchschnittsdeckenpreis bei üblicher 
A usführung.

S tellt m an dieser gemischten A usführung von 
H olzbalkendecke und  Massivdecke eine re ine  M assiv
deckenausführung gegenüber, so ist h ie rfü r ebenfalls 
der D urchschnittsdeckenpreis zu erm itteln , der in 
diesem  F alle  ab er n ied riger w ird , w eil die feuer
sichere Massivdecke u n te r dem  Dach i. d. R. keinen  
L inoleum belag erhä lt, sondern  n u r einen Estrich:

178, 80 +  170,4 =
349,20 qm M assivdecke n. Pos. 2 a zu 19,37 RM =  6750.— RM
116,40 qm M assivdecke n. Pos. 2 b zu 13,52 RM =  15,2.— RM

8322.— RM
8322.— RM

=  rd. 17,80 RM

=  465, 60 qm

465,60 qm
oder je  qm =  _48o,8 qm

ro h e r D urchschnittspreis bei M assivdecken im  ganzen  H ause.

D er P reisunterschied zwischen der üblichen Aus
führung  und  der re inen  M assivdeckenausführung 
b e träg t also roh gerechnet nicht 2,82 RM, sondern 
n u r 0,55 RM. D iese b isher e rm itte lten  P re ise  ste llen
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aber noch nicht die endgültigen Kosten dar. Zu den 
K o s te n d e r  Holzbalkendecke ist n o c h ^  Zuschlag 
für Nebenkosten zu madien, den Pohlmann z. 
folgendermaßen erm ittelt:

Verankerungen 
Abfangung der Leichtvvände 
Bauaussteifung bei Holz- 
balken 0,40 +  0,63

0,34 KM 
0,84 „

1,03 ,
zusam m en  2,21 K M  je  qm

Andererseits sind b e i  d e r  Massivdedcenausfuhrung
noch Abzüge zu machen, und zwar vor a]]e^  ' v̂ e n  
der geringeren Konstruktionshohe. Die H olzbalken
decke ist z. B. in Berlin durchschnittlich 50 cm stark. 
Die Massivdecken einschl. Estrich, Putz, Linoleum 
haben nur eine Konstruktionshöhe von durchschnitt
lich 22cm, so daß sich ein Höhenunterschied von 8™  
ergibt. Daraus entstehen Ersparnisse an M auerwerk, 
Putz, Installationen von Gas, Wasser, elektrisch Licht, 
klingeln usw.. die z.B. M. P. Haase in seiner Arbeit 
auf 0.16 RM ¡e 1 cm Höhe auf 1 'im berechnet. Selbst 
wenn man nicht diesen Betrag, sondern nur 0,10 RM 
annimmt, ergibt sich bei 8 cm Höhenunterschied ein 
Preisvorteil von 0,80 RM je 1 Massivdecke.

Wägt man die notwendigen Zuschläge bei der 
I [olzbalkendecke und die Abzüge bei der Massiv
deckenausführung gegeneinander aus, s o k  a n n 
g e s a g t  w e r d e n ,  d a ß  a u c h  b e i  v o r s i c h 
t i g e n  A n n a h m e n  d e r  n o c h  v o r h a n d e n e  
P r e i s u n t e r s c h i e d  v o n  0,55 RM d u r c h  
d i e s e  N e b e n k o s t e n  m i n d e s t e n s  a u f g e 
h o b e n  w i r d .

Bei diesen Vergleichen, die m ehrere W ett
bewerbsteilnehmer in gründlicher Weise angestellt

haben sind die technischen Vorzüge der Massivdecke 
wertm äßig nicht in R echnung gestellt. N icht berück
sichtigt sind ferner folgende, sehr häufig auftretende 
F älle T Bei A usführung von M assivdecken ist die H er
stellung von Baikonen und  E rkern , die aus wohn- 
technischen G ründen erw ünsch t sind, sehr erleichtert, 
w ährend bei H olzbalkendecken V erteuerungen  durch 
ein°eflick te M assivkonstruktionen en tstehen. Für 
Zwischenwände sind bei H olzbalkendecken besondere 
H ilfskonstruktionen notw endig, w ährend  bei Massiv
decken Leichtw ände unm itte lbar aufgenom m en und 
auch jederzeit versetzt w erden können. Die Aus
führung von M assivdecken u n te r A borten, Bädern 
und Küchen ist als S onderkonstruk tion  teu re r, als 
bei einheitlich m assiver Deckenfliidie*).

Die technischen Vorzüge d e r  M assivdecke waren 
schon längere Zeit unbestritten , ih re r Anwendung 
stand aber oft der angeblich  höhere  H erstellungs
preis entgegen. D ie h ier auszugsw eise w ieder
gegebenen D arlegungen aus ein igen W ettbew erbs
arbeiten  zeigen aber, daß bei genauer P rüfung  und 
G egenüberstellung nicht a lle in  der reinen  D ecken
preise, sondern auch der N ebenkosten  das Bild sich 
ganz erheblich zugunsten der M assivdecke ver
schiebt. D anach d ü rfte  es bei W ahl der geeigneten 
K onstruktionen fast im m er m öglich sein d ie qualitativ  
hochw ertigere, feuersichere und verste ifende Massiv
decke mit Linoleum ohne E rhöhung d e r  G esam tbau
kosten auch inr K leinw ohnungsbau zu verw enden. —

*) Bei Um rechnung auf heu tige  P r e i s e  (A p r i l  1931) b l e ib t  i n 
folge der P reissenkungen  sowohl fü r  H o lz  a l s  auch  f ü r  Zement , 
Stahl. D eckensteine und Linoleum  der P r e i s u n t e r s c h i e d  zu gu n s ten  
der M assivdecke gleich. —

V II. STELLUNGNAHME EINZELNER PREISRICHTER ZU G R U N D SÄ TZLIC H EN  E IN ZELFR A G EN

A. Die Massivdecke inr S tahlskelettbau.
ln  den letzten zwei Jahren hat der S tahlskelett

bau in Deutschland eine last beispiellose Entw ick
lung genommen, die sich in den außerordentlich hohen 
A b s a t z z i f f e r n f ü r  B a u s t a h l  ausdrüdet. 
W ährend die allgemeine Bautätigkeit 1930 sehr stark  
rückläufig gewesen ist, hat der S tahlverbrauch im 
Stahlskelettbau die Höhe des vorauf gegangenen 
Jahres mit e t w a  250 000 4 halten  können. Diese Ent
wicklung liegt in der Linie folgerichtiger w eiterer 
D urchführung des Gedankens, an Stelle der bisherigen 
saisonmäßig bedingten Baumethoden eine neue, von 
jeglichen E i n f l ü s s e n  d e r  J a h r e s z e i t  und der 
W itterung u n a b h ä n g i g e  B a u w e i s e ,  nämlich 
den Montagebau, den Stahlskelettbau zu setzen.

Eines der wichtigsten, aber auch schwierigsten 
Probleme des Stahlskelettbaus besteht darin , eine 
k o n s t r u k t i v e  E i n h e i t  zwischen Skelett, Wand 
und Decke zu schaffen, und daher erscheint der 
Reichswettbewerb für Massivdecken für die weitere 
Entwicklung des S tahlskelettbaues außerordentlich 
bedeutungsvoll. Wenn schon allgem eine v o l k s 
w i r t s c h a f t l i c h e ,  b a u t e c h n i s c h e  und 
w o h n h y g i e n i s c h e  Erwägungen die Verwendung 
der Massivdecke zwingend fordern, so ist eine folge
richtig durchgebiklete Decke mit geringem Eigen
gewicht, günstiger Konstruktionshöhe und unter Eig
nung für die W indaussteifung von wesentlicher und 
geradezu ausschlaggebender Bedeutung für die 
Durchführung des S tahlskelettbaues. Man hat z. B. 
berechnet, daß eine Herabsetzung des Eigengewichtes 
der Decke um 150 kglm2 sich durch Einsparung an 
den Kosten der Stützen. Unterzüge und Fundam ente 
in einer P r e i s e r m ä ß i g u n g  v o n  1.80 b i s  2 RM 
t u r  1 ff“  in jedem  Geschoß auswirkt. W ährend bei 
der Hojzbalkendecke die durchschnittl. Konstruktions
höhe 30 cm beträgt, kommen neuzeitliche Massiv- 
decken mit einer Höhe von 22 cm und weniger aus 
wodurch sich eine w e i t e r e  E r s p a r n i s  von etwa
1.20 RM f ü r  1 W ohnfläche ergibt G e e h S  
durchgebiklete Massivdecken w irken ferner als Hori 
zontaltrager, wodurch ohne besondere Kosten eine 
gute Aussteifung der Gebäude, insbesondere gegen 
horizontale W indkrafte, erreicht wird.

So ist also eine Massivdecke, die im besonderen

die Belange des S tah lskele ttbaues erfü llt, berufen, 
eine w ichtige bautechnische und w irtschaftliche Auf
gabe zu lösen. —

O tto v o n H  a 1 e m  .
Leiter der B eratungsstelle fü r S tahlverwendung.

D üsseldorf.
B. G ebäudeaussteifung durch M assivdecken.

Beim Vergleich der W irtschaftlichkeit von Holz
balken- und M assivdecken darf ein Hauptum stand 
n icht vergessen w erden, der se lten  zum Ausdruck 
kommt. Das ist das g e r i n n e r e  M a ß  v o n statisch- 
konstruktiver S i c h e r h e i t  d e r  a l t e n  H o l z -  
b a l k e n  d e c k e  gegenüber d e r neuen  Massivdecke.

Bei E inbau von H olzbalkendecken b rauch t nach 
dem derzeitigen Stande des W ohnungsbauw esens (be
wegliche Nutzlast von rd. 225 bis 275 kgJm2 auf Ge
schoßdecken) L d. R. bzw. sehr oft d e r Nachweis der 
Stand- und K onstruktionssicherheit n icht erbracht 
zu werden, wenn die' Spannw eite der Tragclecke unter 
6 111 verbleibt. Dabei kann  die H olzbalkendecke leicht 
in w irtschaftlichen \o r te i l  kom m en, auch wenn sie 
statisch nicht gleichw ertig ist.

In dieser Behandlungsweise liegt insofern eine 
gewisse G e f a h r e n q u e l l e  f ü r  A u s f ü h r  u n  g 
u n d  B e s t a n d  d e s  W o h n h a u s e s ,  als — vor 
allem im Zwange sparsam en B auens — eine etwa zu 
geringe Q uersehnittsbem essung und eine n icht ganz 
einwandfreie Verwendung d er H olztragbalken  zu un
zulässigen D urchbiegungen und Schw ingungen, sowie 
zu schädlichen P u t z  r i s s e n  und zu u n z u r e i c h e n 
d e r  A u s s t e i f u n g  der H ausw ände führen  können.

Diese M öglichkeiten bzw. G efahrenquellen  w er
den, zumal in einer verk eh rsre ich en  G roßstadt, sich 
uni so stä rker äußern, w enn die ganzen W ohnhäuser 
, 0  MIzu sparsam er Bauweise zu leicht gebaut sind, 

die E r s c h ü 11 e r u n g e n des S traßenverkehrs 
naturgem äß sich auf die H äuser übertragen , wenn 
terner der spätere Einbau von Zw ischenw änden, die 
Belastung durch schw ere Möbel. Öfen und sonstigen 
ranbauten, E inrichtungen usw. an d e r Stanclsicherheit 
cier aus oparsan ikeitsrücksid iten  zuw enig konstruk tiv  
und bautechnisch bem essenen H olzbalkendecke zu 
rühren beginnt. Im G egensatz zu ih r kann  die 
M a s s l v d e c k e gew andter K onstruk tion  und Bau- 
stottw ahl die für den ganzen H ausbestand  so wich-
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tige a l l s e i t i g e  S t e i f i g k e i t  als eine einheit
liche, erschü tte rungsfre ie  P la tte  schaffen.

Bei dem  w irtschaftlichen V ergleich beider D ecken 
darf ferner nicht vergessen w erden, daß selbst bei 
grundsätz licher V erw endung von H olzbalken die 
N ebenräum e, w ie Küche, Abort, Badezimmer. E rker, 
Balkon, K eller usw.. m eist doch eine M assivgestaltung 
der D ecken erfah ren , ferner gerade der E inbau einer 
f e u e r b e s t ä n d i g e n  M a s s i v  d e c k e  un ter 
dem  Dach das ganze H aus in höherem  Maße gegen 
B randgefahr und L uftangriffe  zu sichern vermag.

Ob.-Reg.- und B aurat D r. Ing. H e r b s t ,  Berlin.

C. Die M assivdecke im K leinwohnungsbau.
Bisher m ußte den a lten  G ew ohnheiten en t

sprechend un ter B erücksichtigung der ausschlag
gebenden P re isfrage beim W ohnungsbau vorwiegend 
die H olzbalkendecke angew endet w erden, obgleich 
sie gegenüber der M a s s i v  d e c k e  erhebliche 
N achteile aufw eist. So erm öglicht die über das ganze 
Geschoß gespannte M assivdecke aufs leichteste 
j e d e n  U m b a u  e i n e r  u n m o d e r n  g e w o r 
d e n e n  W o h n u n g ,  was bei der Holzdecke nicht 
m öglich ist. W eit m ehr als in  der V orkriegszeit, in 
der fü r die Bauten abgelagerte B alkenhölzer zur Ver
fügung standen, ist heute das frisch geschlagene Holz 
der G efahr ausgesetzt, k ran k  zu w erden, w odurch 
dem  H ausbesitzer außerordentlich  kostspielige 
W iederherstellungsarbeiten  erw achsen. D abei b raucht 
es sich nicht einm al um den gefährlichen H a u s 
s c h w a m m  zu handeln. Schließlich ist e rfah rungs
gemäß die F üllung d er B alkenfelder m it schalldam p
fendem  und w ärm eschützendem  M aterial insofern für 
die W ohnung eine G efahr, weil h ie r der S c h l u p f 
w i n k e l  f ü r  j e d e  A r t  v o n  U n g e z i e f e r  ge
bildet ist. Es w äre  außerorden tlich  zu begrüßen, 
w enn d ie  M öglichkeit gegeben w äre, im K l e i n -  
w o h n u n g s b a u  a u s s c h l i e ß l i c h  M a s s i v 
d e c k e n  zu verw enden. F raglos w ürde dadurch  eine 
ganz w esentliche E rhöhung der F euersicherheit e r
reich t und dam it die M öglichkeit, d ie entspr. V e r 
s i c h e r u n g s p r ä m i e n  h e r a b z u s e t z e n .  Auch 
dürfte  m an nicht fehlgehen in d e r Annahm e, daß die 
Hy pothekenbanken  günstigere Beleihungsbedingungen 
bei H äusern  m it M assivdecken bew illigen können.

Schw ieriger als je  ist es aber heu te, bei den 
knappen, dem W ohnungsbau zur V erfügung stehen
den F inanzierungsm itteln , die M assivdecke einzu
führen. weil nach den vorliegenden B erechnungen 
dam it eine Erhöhung der Kosten verbunden  ist. D es
halb  begrüßten  die T räger des K leinw ohnungsbaues 
das P reisausschreiben, das sich m it der F rage der 
M assivdecke und ih rer w irtschaftlichen G estaltung be
schäftigte. V ielleicht ist d a s  w i c h t i s t e  E r g e b 
n i s  d e s  P r e i s a u s s c h r e i b e n s ,  daß in  einigen 
theoretischen A rbeiten  das P reisoroblem  w issen
schaftlich un tersucht w ird, m it dem  Erfolge, daß nach 
A nsicht der V erfasser du rch  die A usführung von 
Massivdecken die G e s a m t b a u k o s t e n  n i c h t  
e r h ö h t ,  v i e l l e i c h t  s o g a r  g e s e n k t  w erden.

A. K n o b l a u c h .  Reg.-Baum eister a. D., 
G enera ld irek to r der Gagfah. Berlin.

D. Feuerschutz durch M assivdecken.
M assivdecken in W ohnhäusern  sind für die Ver

m inderung der Brandschäden so bedeutungsvoll, daß 
a lle  Stellen, die in gem einnützigem  und volksw irt- 
schaftichem Sinne zu arbe iten  berufen  sind, die 
E i n f ü h r u n g  d e r  M a s s i v  d e c k e n  f ü r  d e n  
W o h n u n g s b a u  s o  s c h n e l l  u n d  s o  i n t e n 
s i v  w i e  m ö g l i c h  f ö r d e r n  sollten. Aus dieser 
E rkenntn is heraus h a t bere its vor etw a einem  Jahre 
der .,V erband In dustrie lle r B augeschäfte“, un te rstü tz t 
u. a. du rch  beru fene V ertre te r und F ö rd ere r des 
B randverhütungsgedankens, einen A ntrag  an  das zu
ständige M inisterium  gerich tet, die M usterbauord- 
nung dahingehend zu ergänzen, daß in Zukunft in 
städt. W ohnhäusern  das D achgeschoß von dem ober
sten W ohngeschoß durch  eine feuerbeständige M assiv
decke abgeschlossen w erden muß.

Es ist zu hoffen, daß diesen im w ahrsten  Sinne 
des W ortes g e m e i n n ü t z i g e n  B estrebungen

seitens d er zuständigen Behörden Rechnung getragen 
w erden w ird. —

G. L e h m a n n .  B aura t d e r F euersoz ietat 
d er Prov. B randenburg, Berlin.

E. Einfluß der neuen  deutschen E isenbetonbestim 
m ungen auf den M assivdeckenbau in W ohnhäusern.

D er D eckenw ettbew erb hat die E rfah rung  be
stätigt, daß in den  m eisten G ebieten D eutschlands 
w eitgespannte E isenbetonrippendecken oder S tein
eisendecken am w irtschaftlichsten  w erden. Sie w er
den von der vorderen  U m fassungswand über die 
M ittelwand zur h in te ren  Um fassungswand in Rich
tung der G ebäudetiefe gespannt und besitzen daher 
S tützw eiten von -1 bis 5 m. Nach den noch geltenden 
deutschen E isenbetonbestim m ungen muß n un  die 
M indeststärke der durch laufenden  R ippendecken 
etw a 1li2 der Spannw eite +  3 cm betragen , bei S tein
eisendecken V27 der Spannw eite +  3 cm. Bei 4,30 m 
Spannw eite w aren  bisher die M indeststärken der 
R ippendecken etw a 17,5 cm. Bei S teineisendecken 
1 9 .5  cm Diese Bestimmung bedeutete  b isher eine 
sta rke  B ehinderung in der A nw endung bestim m ter 
D eckenarten ; sie gestattete  bei W ohnungsdecken m it 
ih rer geringen Belastung vielfach nicht die volle A us
nutzung der sonst zulässigen H öchstbeanspruchungen 
d er Baustoffe und w irk te  daher verteuernd .

Es ist daher besonders zu begrüßen, daß die vor
aussichtlich in einigen M onaten in K raft tre tenden  
n e u e n  d e u t s c h e n  E i s e n b e t o n b e s t i m -  
m u n g e n  eine Lockerung der hem m enden V orschrift 
Uber die M indeststärke der D ecken bringt, so daß sie 
in Zukunft bei 4,30 m R aum tiefe für durch laufende 
R ippendecken m it H ohlsteineinlagen n u r noch 14 cm, 
für durchl. S teineisendecken 16cnl betragen  muß. —
B. L ö s e r ,  a. o. Prof. a. d. Techn. Hochschule D resden.

F. M assivdecken und Luftschutz.
Es ist bekannt, daß d ie  M ilitärm ächte über 

Brandbom ben von großer W irksam keit und geringem  
Gewicht verfügen. E in F lugzeuggeschw ader kann  
T ausende von solchen le ichten  Brandbom ben m it
führen. W enn auch nu r ein B ruchteil der von einem  
Geschw ader abgew orfenen Bomben zündet, so w erden 
im m er noch ganz gew altige B r a n d k a t a s t r o 
p h e n  entstehen. D ie Bedeutung einer A uflockerung 
der Siedlungsweise und e iner f e u e r s i c h e r e n  
B a u w e i s e  zur V erm inderung dieser B randgefahr 
ist ohne w eiteres erkennbar. D er „D eutsche L u ft
schutz-V erein“ hat bere its seit längerem  auf diese 
G efahr und die M öglichkeit, ih r durch  bau liche Maß
nahm en zu begegnen, hingewiesen. W enn m an be
denkt, daß durch  die A nlage einer vollständig m as
siven D ecke über dem  obersten  W ohngeschoß das 
Dachgeschoß feuersicher abgetrenn t w erden  k an n  und 
daß d er K ostenunterschied zwischen der bisher üblichen 
H olzbalkendecke und einer m assiven D ecke n u r v e r
hältn ism äßig  gering ist, so sollte die Ö ffentlichkeit 
im m er m ehr dah in  b e leh rt w erden, daß es mit 
R ü c k s i c h t  auf D achstuh lb rände im  allgem einen 
und den Luftschutz im besonderen zweckm äßig ist, 
diese M aßnahm en in  Zukunft durchw eg zu treffen.

Bei dem  K ostenvergleich zw ischen m assiven und 
H olzbalkendecken ist noch zu beachten, daß die 
F euerversicherungen  ih re  P räm ienkosten  geringer 
festsetzen können, weil durch solche M aßnahm en die 
Feuersicherheit des H auses w esentlich erhöht w ird. —

G. M e n s c h .  Ber. Ingenieur V. B.L.. Berlin.

G. M assivdecken und  R ationalisierung  im Bauwesen.
D ie R ationalisierungsbestrebungen  der deutschen 

WTrtschaft haben  sich erfreu licherw eise in im m er zu
nehm endem  Maße auch auf die B auw irtschaft ausge
dehnt. Sie finden h ie r ih ren  deu tlichsten  A usdruck 
in  dem  Bestreben, den P r o d u k t i o n s p r o z e ß  
des B auw erkes m öglichst zu v e r e i n f a c h e n  und 
zu m echanisieren. Es sollte versuch t w erden, die b is
her gew ohnte V ielheit einzelner, in ih rem  W esen 
durchaus versch iedener Baustoffe und B auteile, deren  
Zusam m enpassen im  B auw erk gewisse Schw ierig
ke iten  und G efahren  nach sich zieht, du rch  V er
m inderung  der A nzahl d e r B auteile und du rch  Ver-
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e in h e i t l i c h e  der Baustoffe zu v e r r im ^ n . „e Von 
diesem Gesichtspunkt aus verdient die ‘ o-enrl be
sondere Beachtung, ob die bisher vorwiegend 
brauchliehe Balkendecke zu deren l
große Reihe einzelner durchaus versc^edeM  Üge 
Stoffe (Holz. Eisen. Sand oder Schlacke, Kalk. W asse , 
Stroh, Dachpappe, Lehm usw.) notwendig sind nicht 
v e r e i n f a c h t  werden kann und wie mit der 
Zusammen bringung dieser verschiedenaitigen ‘ 
stoffe verbundenen Gefahren b e h o b e n  
können. Z w e i f e 11 o s g i b t a 1 1 e in  d l e M a s  s i v-
d e c k e  d i e  g r u n d s ä t  z l i  c h e  M o j l i c h k  e i t
d i e  V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t  d e i  S t o t i e
a u f  e i n  M i n d e s t m a ß  z u  r e d u z i e r e n  u n d  
d a b e i  g l e i c h z e i t i g  d i e  G e f a h r e n ,  d i e  
v o r  a l l e m  d e m  H o l z  b e i  u n s a c h g e m ä ß e  
A u s f ü h r u n g  d r o h e n ,  z u  b a n n e n .  D uicn 
geschickte Auswahl des Massivdeckensvstems wird 
es möglich sein, den Herstellungsprozeß weitgehend 
zu mechanisieren, die Einzelteile erheblich zu Ael" 
großem und ihre Herstellung stärker in gedeckten 
Fabrikräumen vorzubereiten, als dies bei der Holz
decke möglich ist. Außer konstruktiven und stati- 
sehen Vorteilen werden hier also auch erhebliche 
a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e  V o r t e i l e  erzielt 
werden können. Die Vielheit der bekannten Systeme 
von Massivdecken verhinderte indes bisher nicht nur 
die Übersicht und erschwerte eine Ausschaltung un
zweckmäßiger Systeme, sondern verteuerte auch die 
Herstellung. Bei der grundsätzlichen Notwendigkeit, 
in Zukunft mehr als bisher das B a u e n  zu v e r 
b i l l i g e n ,  muß aber gerade die Preisfrage mit in 
den Vordergrund gerückt werden. Je mehr es ge
lingt, aus der Überzahl bekannter Systeme einige 
wenige als die besten und wirtschaftlichsten heraus
zuschälen, um so wirtschaftlicher werden diese Best
formen hergestellt werden können. —

Dr. F. S c h m i d t .
Minist.-Rat im Reichsarbeitsministerium, Berlin.

H. Die Aufgabe der Massivdecke im konstruktiven 
Gefüge des Baukörpers.

Die Wände, die Decken und das Dach eines 
Hauses haben getrennt sehr verschiedenartige Auf
gaben, aber gemeinsam die e i n e  große Aufgabe zu 
erfüllen, das statische Gefüge des Hauses zu bilden. 
Sie können dies natürlich nur, wenn sie sich zu einer 
konstruktiven Einheit ergänzen. Die Wände tragen 
die Decken, sie werden aber auch gleichzeitig durch 
die Decken gegeneinander versteift. Diese Aus
steifung ist notwendig, schon damit die W ände dem 
Winddruck ohne allzu große Dicke den nötigen 
W iderstand entgegensetzen können. Naturgemäß 
wird man nur d i e  Decke eines Gebäudes gegen 
Winddruck und Seitenschub versteifen können, die 
selbst genügend steit ist und sich mit den aufgehenden 
Wänden fest verankern läßt. Die Holzbalkendecke,
d. li. die im Mauerwerk gut verankerten hölzernen 
Deckenbalken, die mit der Zwischendecke und dem 
Holzfußboden eine ziemlich steife Platte bilden, kann 
zwar in begrenztem Umfange, aber selbstverständlich 
nicht mit d e r Sicherheit zur Versteifung der sie 
tiagenden Außen- und Innenwände herangezogen 
werden, wie eine Decke, die eine in sich starre  Platte 
bildet, wie die Mässivdecke. Wenn man sich aber an 
die W ste llu n g  gewöhnt, daß die Wände und die 
Decken eine konstruktive Einheit — eben das Haus- 
gefüge -  zu bilden haben, so wird man Wände und 
Decken auch aus der gleichen konstruktiven Idee 
heraus zu bilden versuchen. Mit dieser Voraussetzung 
vertragt sich zwar die Holzdecke und die hölzerne 
rachwerkswand, aber nicht die Holzdecke und die 
Massivwand; andererseits wird aber auch das Ge
bäude, das mit Bausteinen aufgemauerte, massive 
Wände hat. eine andere Massivdecke verlangen, als 

Wände in Stahlskelett aus-cias Gebäude, 
geführt sind

dess*

Zu diesen theroetischen Erwägungen die im 
Massivdeckenbau einen konstruktiven Fortschritt 
eine mein oder weniger selbstverständliche m ti i r ’ 
.che Weiterentwicklung unserer Bautechnik er" 

kennen, treten sehr wesentliche praktische Gesichts!

nnnlrtp die uns die F orderung des Massivdecken- 
,P Pleoen D er vorliegende W e t t b e w e r b

s r .  i - K  Ä “ ?

z u  t r a g e n  v e r m ö g e n .  —
D r -Ing. 1, S i e d I e i .

Architekt BDA. o. Prof. a. d. Techn. Hochschule. Berlin.

I D er Bodenbelag der Massivdecken.
Massivdecken im W ohnungsbau erfo rd e rn  einen 

Bodenbelag, der vor allem  zwei H auptfordeim ngen 
neuzeitlicher W ohnungshygiene erfü llen  soll. D er 
Boden darf k e i n e  n n h y g i e m s c h e n  S t a u  , 
u n d  U n g e z i e f e r  sam m elnden Fugen en thalten , 
er muß deshalb sowohl möglichst fugenlos sein wie 
einfach gereinigt w erden können. A ußerdem  ist es 
erw ünsdit, daß der Bodenbelag che s c h a l l 
s c h ü t z  e n d e n Eigenschaften der M assivdecke v e r 
stärkt. Die Hemm ung des Luft- uncl T rittschalles h a t 
im neuzeitlichen W ohnungsbau bei der zunehm enden 
Lärm belästigung eine besondere Bedeutung gewonnen. 
Die E rfahrungen  jah rzehn te langer P rax is  haben  e r
geben, daß Linoleum den gestellten  A nforderungen  
in vollem Maße entspricht uncl heu te für den Woh
nungsbau ein unentbehrlicher Belag gew orden ist. —

H. S t a n g e n b e r g e r ,  V orstandsm itglied 
der „Deutschen L inoleum w erke A.-G.“, B ietigheim .

K. Die wissenschaftliche Forschung beim Massiv- 
deckenproblem.

Die letzten zehn Jahre haben im W ohnungsbau 
eine Fülle neuer technischer und bauw irtschaftlicher 
Probleme gebracht; besonders eine F rage h a t seit 
fast sechs Jahren im m er w ieder zu E rö rte rungen  uncl 
Untersuchungen der beteiligten Fachkreise geführt, 
ohne daß m an bis jetzt sagen konnte, daß ein 
endgültiges Ergebnis schon vorläge. W eite K reise 
setzten sich dafür ein. d i e  M a s s i v d e c k e  i m
W o h n u n g s b a u  m ehr einzuführen als bisher. 
Technische, finanzielle, ja  sogar E in fuh rfragen
spielten bei diesen Erw ägungen eine au ß e ro rd en t
lich große Rolle. Hie Holz, hie Stahl, hie E isenbeton 
w aren schließlich die Kam pfparolen. Auch die Z iegel
industrie m eldete sich zum Wort.

Nun ist die Them enstellung in dieser F orm  m. E. 
überhaupt falsch. Man kann  nicht einfach sagen, daß 
die eine oder die andere D eckenkonstruktion  die 
alleinseligmachende ist. W ir w erden im m er H olz
decken dort haben, wo die V oraussetzungen dafü r 
gegeben sind. Aber wir w erden uns auch nicht d e r 
E rkenntnis verschließen können, daß die v ielen  V er
besserungen der Technik, die sich zum Teil k on 
struktiv  und zum Teil wirtschaftlich ausw irken , dazu 
führen, (laß unter ganz bestim m ten V oraussetzungen 
der Massivdeckenbau in der nächsten Zeit eine w esen t
lich größere Rolle spielen wird, als es b isher der Fall 
w ai. Die E inführung setzt allerd ings noch manche 
roischungsarbeit voraus lind verlang t das enge Zu- 
sam m enaibeiten aller beteiligten Fachkreise, und zw ar 
sowohl der Erzeuger wie d er V erbraucher; kom m t es 
doch hier nicht darauf an. eine Decke zu schaffen, die 
bei möglichst leichter K onstruktion p reisw ürd ig  ist. 
sondern die auch vor allem  nach d e r  Seite der Schall
und Wärmetechnik so durchgebildet ist. daß sie 
mindestens der alten  Holzdecke gleichw ertig, w enn 
möglich überlegen ist.

rlieCnInpW<n e^ ia^  ‘s<- lu'll,e diesem  W ettbew erb  dieses Pioblem  um ein G ew altiges vo rw ärts  gebracht
worden Wir besitzen in den A rbeiten  d e r am  W ett
bewerb Beteiligten eine F ülle  von theoretischen uncl 
praktischen U nterlagen, d ie gar nicht hoch genug 
gewertet w erden können. H offentlich gelingt es, 

dieses w ertvolle M aterial ziisam m en/.uhalten und in 
geeigneter Weise auszuw erteil, um so einen gewissen 
Anschluß in der Folge der w issenschaftlichen A rbeiten  
z.u erzielen, die in den le tz ten  Jah ren  so planm äßig 
durchgeführt w urden. —

R. S t e g c m a n n , R eg.-B aurat, Leipzig, 
V orsitzender des Deutschen Ausschusses 

für w irtschaftliches Bauten.
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