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Vorwort. 

Mit der fortschreitenden Einfuhrung der unter dem Namen "Thermos
bau" zusammengefaBten Konstruktionsprinzipien haben sich die aus 
Fach- und lnteressentenkreisen bezuglich technischer Einzelheiten, sowie 
des Bauvorganges und der Ergebnisse an mich gerichteten Anfragen 
derart gehauft, daB mir eine ubersichtliche Darstellung, die den haupt
sachlichen Fragenkomplex in jedem der Anwendungsgebiete umfaBt, 
von Wert erscheint. 

Die nachstehenden nusfUhrungen sollen diesem Zwecke dienen und 
gleichzeitig eine allgemeine Einfuhrung in diese Technik, sowohl fUr 
Landbauten wie fUr Bordzwecke, geben. 

lndem ich diese Darlegungen der Offentlichkeit ubergebe, ist es 
mir ein BedUrfnis, meinem technischen Berater fUr Anwendung an 
Bord, HeITn Dr.-lng. E. Forster, Hamburg und Herrn Architekten 
H. K u x, Berlin fUr ihre mir auch hier gewahrte Mitarbeit meinen Dank 
auszusprechen. 

Hamburg-Wandsbeck, im Juli 1921. 
H. Pohlmann. 
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Allgemeines. 
1m Jahre 1913, als bei der Hamburg-Amerika-Linie die groBen 

Luxusschiffe "Imperator", "Vaterland" und "Bismarck" projektiert 
und den Werften zur Ausfiihrung iibergeben wurden, galt es solchen 
Schiffen neben der allergroBten Sinksicherheit auch eine gute Feuer
sicherheit zu geben. 

Aus diesem AnIaB wurde in Erwagung gezogen, ob man auf diesen 
Schiffen nicht einige Teile zweckmaBig aus leichten Eisenbetonkonstruk
tionen an Stelle von Eisen herstellen konne. 

Es sind damals eine ganze Anzahl V orschlage von 
Seiten ausgearbeitet worden; auch von mir wurden 

verschiedenen 
Entwiirfe fiir 

solche Konstruktionen gemacht. 
Die ganze Angelegenheit fiihrte 

dazu, daB in Kiel unter Leitung des 
dortigen Branddirektors eine Reihe 
von Brandversuchen durchgefiihrt 
wurden. Es stellte sich hierbei her-

8-aus, daB man durch Leichtbeton-
Fig. 1. Horizontalschnitt durch eine 

konstruktion, insonderheit unter Ver- feuersichere Wand auf D. "Vater. 
wendung von gebrannter Kieselgur, 
sehr gute Isolierungen, wie sie der 

land". 

Schiffbau fordert, machen kann. Die ersten derartigen Isolierungen sind 
auf dem Dampfer "Vaterland" in Form von selbstandigen Trennungs
wanden zur Ausfiihrung gelangt. (S. Fig. 1, Horizontalschnitt durch 
solche Wand). 

Als es sich gezeigt hatte, welche Stabilitat eine sehr diinne und 
dabei sehr leichte Wand aus Eisenbeton hat, entstand ein allgemeineres 
und groBeres Interesse ffir die Anwendung dieses Materials auf Schiffen, 
und es wurde dabei in Erwagung gezogen, in welcher Weise dieses 
Material auch bei der Herstellung von Kiihlraum- und anderen Isolie
rungen gleichartig verwendet werden konne. 

Die erste derartige Isolierung fiir Kiihlraume wurde auf dem 
Leichter "Ems" der Hamburg-Amerika-Linie nach meinen Vorschlagen 
ausgefiihrt. Auf demselben Schiffe wurde ein ganz gleicher Raum 
nach dem alten Prinzip mit Holz und Blatterholzkohle isoliert. 

P ohl mann, Thermosbau. 1 



2 Allgemeines. 

Es fanden im Juli 1914 die ersten Kiihlversuche statt. Sie ergaben, 
daB die nach dem neuen Prinzip ausgefiihrte Isolierung unter Ver
wendung von gebrannter Infusorienerde in Verbindung mit meinen 
Rahmenzellen (Rohrzellen D. R. P.) einen ebenso guten Isolierwert 
hatten wie die Isolierung mit BHitterholzkohle. 

Obgleich die Versuchsergebnisse sehr gut ausgefallen waren, wurde 
an der Verbesserung der Isolierung, insonderheit fiir die Herstellung 
von Kiihlraumen auf Schiffen, weitergearbeitet und es wurde durch 
eingehende, sich iiber 2 Jahre erstreckende Versuche eine gewisse Ge
setzmaBigkeit festgestellt iiber die Zunahme des Isolierwertes eines luft
erfiillten Hohlkorpers, wenn dieser durch diinne Zwischenwande 
unterteilt wird. Ich war nunmehr in der Lage, leider nur relative 
Werte zu den bekannten Isoliermaterialien festzustellen, da mir die 
Einrichtung eines groBen Laboratoriums nicht zur Verfiigung stand. 
Diese Versuche fielen so aus, daB die Warmeleitzahl eines lufterfiillten 
Hohlkorpers, der geniigend oft mit diinnen Wanden unterteilt ist, bei 
einer Schichtstarke von ca. 1,3 cm den Isolierwert von Kork erreicht, 
und daB bei weiteren Unterteilungen noch eine erhebliche Verbesse
rung zu erzielen ist. 

Diese Ergebnisse ga ben Veranlassung, HerrnProf. Dr. K n 0 bl au ch an 
der Technisch-Physikalischen Versuchsanstalt in Miinchen zu bitten, 
absolute Warmeleitzahlen fiir solche nach meinem Prinzip unterteilte 
Hohlkorper zu ermitteln. DasGutachten von Prof. Knoblauch ist im 
Anhang des Buches mit den dazugehorigen graphischen Angaben wieder
gegeben. Es ist hierdurch festgestellt, daB zu ganz bestimmten Unter
teilungen von Hohlkorpern ganz bestimmte Warmeleitzahlen gehoren, so 
daB hiermit die Basis geschaffen worden ist, Luftraume, die mehrfach in 
hintereinanderliegenden Schichten unterteilt werden, mit ihrer richtigen 
isolierenden Wirkung in die Berechnung von Isolierungen gegen KaIte
und Warmestrahlung einzusetzen. 

Auf die grundsatzliche Anordnung der Luftschichten wird noch 
zuriickgekommen. Wahrend der letzten 6 Jahre sind eine Reihe von 
KiihIraumen in Schiffsneubauten und auch in alte Schiffe eingebaut 
worden (s. "bisherige Ausfiihrungen" S. 13). 

Die Erkenntnis der vorziiglichen Isolierung von lufterfiillten, viel
fach unterteilten Hohlkorpern in Verbindung mit Leichtbeton fiihrte 
Ende 1918 dazu, dieses Prinzip der Isolierung auch auf den Wohn
hausbau zu iibertragen, und zwar aus der Erwagung, daB mit Riick
sicht auf die auBerordentliche Brennstof£knappheit gut isolierende 
Wande und Decken fiir Wohnhausneubauten von allergroBter Wichtig
keit sein miiBten. 

Diese Forderungen und Gesichtspunkte sind dann in der Ausstellung 
"Sparsame Baustoffe, Berlin" von PaulA. R. Frank und mir Privaten 
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und Behorden gegenuber vertreten worden und haben dazu gefuhrt, 
daB die Forderung, nur gut isolierende Wande fur Wohnhausbau zu
zulassen, allgemein Anklang fand. Es sind in den Abhandlungen des 
Herrn Wohnungskommissars Scheidt uber Ersatzbauweisen und in 
einer Reihe anderer diesbezuglicher Schriften diese Gesichtspunkte als 
Richtschnur benutzt. 

Die Konstruktionen unter Verwendung von vielfach unterteilten 
Hohlkorpern flir Wande, Decken und Dacher in Verbindung mit Beton 
oder auch mit Eisen und Holz sind von dieser Zeit an unter dem Namen 
"Thermosbau" zusammengefaBt worden. 

Durch den Thermosbau ist dann fiir den Wohnhausbau, Geschl:ifts
hausbau usw., uberhaupt fur Hochbau die Moglichkeit gegeben worden, 
den Beton mit seinen vorzuglichen Eigenschaften zweckmaBig ver
wenden zu konnen, indem die gute Warmeleitfahigkeit, die dem Beton 
anhaftet, in ihrer schadlichen Auswirkung durch den Thermosbau uber
wunden worden ist. - 1m ubrigen sei an dieser Stelle uber allgemeine 
Gesichtspunkte, die mit zum Thermosbau in seiner Anwendung fur den 
Wohnhausbau gefuhrt haben, hingewiesen auf die Broschure "Thermos
bau Pohlmann-Frank, die neue, leichte, warmehaltende Betonbauweise 
ohne Schalung", Verlag von Boysen & Maasch, Hamburg 1918. 

Hintereinandergeschaltete Luftschichten als Isolierung gegen 
Kalte und Warme. 

Schon lange wendet man bei Hochbauten und auch auf Schiffen 
die Luftschicht als Isolierung gegen Feuchtigkeit, Kalte und Warme 
an, doch spielte eine solche Luftschicht im allgemeinen nur eine unter
geordnete Rolle. Man kannte ihren wirklichen Isolierwert nicht, und 
wo es sich darum handelte, fur eine Gesamtkonstruktion, in welcher 
eine oder mehrere Luftschichten vorhanden waren, wenigstens einiger
maBen richtige Warmedurchgangsziffern "k" zu ermitteln, begnugte 
man sich damit, fUr diese Luftschichten die Strahlungswerte der sie 
umgebenden FIachen in Rechnung zu stellen. Die Isolierung der Luft
schichten an sich ist also vernachlassigt worden. 

In der Warmetechnik ist es bekannt, daB ruhende Luft fur Bau
zwecke das beste, praktisch verwendbare Isoliermaterial ist, und zwar 
mit einer Warmeleitzahl}, von 0,01894 bis 0,02 (vgl. Hutte). Dieser 
vorzugliche Isolierwert ist in der Praxis natiirlich nicht zu erreichen, 
da eben die Forderung absoluter Ruhe in einer Luftschicht nicht er
fullt werden kann. Es ist naheliegend, daB die Luft um soviel mehr 
zur Ruhe gebracht wird, als ihr bei ihrer Bewegung Reibungswider
stande enllgegengesetzt werden. Dies kann dadurch geschehen, daB 
man in einen lufterfiillten Hohlraum hinein eine groBe Anzahl hinter-

1* 



4 Allgemeines. 

einander und ubereinander liegender, getrennter, in sich abgeschlossener 
Zellen baut. 

Es kommt noch Weiteres in Betracht. Nicht nur die groBere Reibung 
durch die vielen Querwande hindert die Luft an der Bewegung, sondern 
vielmehr wird auch der Luft die Ursache zur Bewegung durch solche 
Trennungswande zu einem erheblichen Teil genommen, indem die 
Warmedifferenz von einer Zellenwand bis zur anderen nur einen Bruch
teil darstellt von der Gesamtdifferenz der Innenwandflache zur AuBen
wandflache. Je groBer aber die Warmedifferenz (tl ~ t2) in einem 
Raum ist, desto groBer ist die Bewegung der Luft innerhalb dieses 
Raumes. Durch die Bewegung der Luft wird die Temperatur
differenz innerhalb eines Raumes mehr oder weniger ausgeglichen. Aus 
diesen Erwagungen heraus ergab sich, daB der Isolierwert eines luft
erfullten Korpers sich mit der Anzahl der in diesen Korper hinein
gebauten, hintereinander und ubereinander liegenden Luftschichten 
deckt. Eine groBe Zahl von Versuchen hat diese Theorie als richtig 
bestatigt. Die sorgfaltig durchgefuhrten Untersuchungen von Prof. 
Knoblauch haben absolute Warmeleitzahlen fur die verschiedensten 
Unterteilungen ergeben, die fur die Praxis ohne weiteres brauchbar 
sind. Aus den graphischen Darstellungen (vgl. Anhang) dieser Versuchs
ergebnisse laBt sich fur jede beliebige Unterteilung die Warmeleitzahl 
ablesen. Mit dieser Moglichkeit ist die Luftschicht fUr die Herstellung 
von gut isolierenden Baukorpern gegen KaJte und Warme von aller
groBter Bedeutung geworden, denn es ist der Konstrukteur jetzt in 
die Lage gesetzt fUr isolierende Konstruktionen ganz bestimmte An
ordnungen zu treffen und ganz bestimmte Luftschichtenunterteilungen 
zu fordern; er weiB dann, daB er wirklich ganz bestimmte Warmeleit
zahlen hat. 

Wenn auch bei allen anderen Isoliermaterialien Warmeleitzahlen 
festgestellt sind, so hangt bei diesen doch auBerordentlich viel von ihrer 
zufalligen naturlichen Strukturbildung abo Bei der Luftzellenplatte 
(Thermosbauplatte) ist diese Zufalligkeit beseitigt. 

Beton und Thermosbaubeton. 
Der Beton in seiner gewohnheitsmaBig hergestellten Mischung be

sitzt die Warmeleitziffer von ca. 0,56 im Gegensatz zu Ziegelmauerwerk 
mit der Warmeleitziffer von ca. 0,36. 

Er eignet sich daher auBerordentlich schlecht zur. Herstellung von 
Umfassungswanden von Raumen, in denen eine von der AuBentempe
ratur abweichende Innentemperatur herrschen soli. Daher hat man in 
Wohngebauden, deren AuBenwande aus dem ublichen Beton hergestellt 
sind, stets ein gewisses Unbehagen, welches zUrUckzufuhren ist auf die 
starke Schwitzwasserbildung und die damit zusammenhangende feuchte 
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Luft. Solche Raume haben auBerdem noch den Nachteil, daB sie sich 
im Winter auBerordentlich schlecht heizen lassen und im Sommer 
bzw. in heiBen Klimaten unertraglich warm sind. Daher sind derartig 
konstruierte Wande fUr Kiihlhausbauten iiberhaupt unbrauchbar. 

Es laBt sich allerdings der Beton durch geeignete Zuschlage dem 
Ziegelstein gleichwertig machen. 'Es kann sogar erzielt werden, daB 
er letzteren wesentlich iibertrifft. Bimskies, schaumige, granulierte 
Hochofenschlacke, Mullschlacke, Brikettasche und leichte Fabrikasche 
sind fur diese Zwecke geeignet. Die Warmeleitziffer solcher Leicht
betonmischungen liegt zwischen 0,20 und 0,25 gegen 0,36 beim Ziegel. 
Sie laBt sich noch gunstiger gestalten, wenn man als weiteren Zuschlag 
zum Zement tonige Kieselgur, ganz oder teilweise gebrannt, anwendet. 
Es kommt dies daher, daB in dem Leichtbeton der Zement noch als 
harte, gut leitende Masse vorhanden ist. Wird dieser Zement nun mit 
pulverisierter Gur durchsetzt, so wird er und mit ihm auch die Masse 
wesentlich schlechter leitend. Ein solcher Leichtbeton wird wegen 
seiner warmehaltenden Eigenschaften mit "Thermosbeton" bezeichnet; 
er hat eine Warmeleitzahl 0,13 bis 0,20. 

Thermosbau. 
Der Thermosbau stellt eine Vereinigung des lufterfiillten Hohl

korpers mit einem Leichtbeton dar, derart, daB ein solcher lufterfullter 
Zellenkorper an einer oder bei
den Seiten Trager einer Leicht
betonschicht ist (s. Fig. 2) . 

Eine aus solchen Korpern 
ausgefuhrte Wand oder aus 
ihnen hergestellte Decke (siehe 
Fig. 3) ergibt eine vorzugliche 
Isolierung gegen Kalte, Warme 

nollroewebe 

Pappe Leichtbeton 

Itoh'f/eweh. 

Pappe 

Pappe 

Fig. 2. Thermosbaukorper geoffnet, mit sichtbaren Zellen. 

Leicht· 
beta" 

und Schall. Falls groBer Wert auf Schallisolierung gelegt wird, ist es 
zweckmaBig, eine oder mehrere, dann voneinander moglichst getrennt 
liegende Luftschichten mit Sand o. dgl. kornigem Material auszufullen. 



6 Allgemeines. 

Um aber ganze Gebaude mit Thermosbaukorpern (Zellenkorpern 
mit Leichtbeton) herstellen zu konnen, ist es erlorderlich, daB in solche 
Wande oder Decken tragende Elemente gebracht werden, welche aus 
den bekannten Materialien Eisen, Eisenbeton, Mauersteinen oder 
Holz hergestellt werden konnen. - Wenn man aber in eine Hohlwand 
Konstruktionselemente, wie eben angedeutet, ohne weiteres hineinstellen 

Sa1l{lBrlliitturlU 

_ Holzschicht ~~~;I;lliiilil~~~~~~,~pappe oder dun'll" 

Fig. 3. Decke mit Ther~os!e~tenzellen . 

wiirde, dann fande man diese Konstruktionsteile drau13en oder drinnen, 
je nachdem wo die warmere Temperatur ist, an den Wandflachen ab
gezeichnet. 

Durch Temperaturmessungen der vVandflachen konnte man auch 
ohne weiteres feststellen, wo solche Konstruktionsteile sich befinden, 
da an den Stellen, wo diese Konstruktionsteile yorhanden sind, eine 
schnellere Dbertragung von Kalte und Warme stattfindet. Der Thermos-

2 
1 

Fig. 4. Schema zum 
Horizontalschnitte 

durch eine Thermos
bau-Wand. 

bau in seiner vollendeten Art schlie13t diese 
Mangel aus, und zwar dadurch, daB aIle Kon
struktionsteile, Stutzen, Balken, Unterziige usw. 
an beiden Seiten, also drauBen und drinnen oder 
wenigstens an einer Seito durch eine oder meh
rere Luftschichten von der Leichtbetonschicht. 
die mit dem Thermosbaukorper verbunden ist, 
getrennt sind (,;. Fig. 4). Durch diese vorbeige
fiihrten Luftschichten ist erreicht, da13 die 
Flachentemperatur solcher Decken und Wande 
an allen Punkten annahernd gleich ist. Jeden

falls ist durch gewohnliche Instrumente (Thermometer) nicht· mehr 
festzustellen, wo Stiitzen und Unterziige oder andere Konstruktionsteile 
sich innerhalb der Wand befinden. 

Durch diese Ma13nahmen ist der Thermosbau allen anderen Bau
weisen gegeniiber hinsichtlich Kii.lte- und Warmeiibertragung iiberlegen. 
Zusammengefa13t stellt del' Thermosbau eine Bauweise dar, bei 
der die eigentlichen Bauteile aus Thermosbaukorpern ausgefiihrt 
sind, wobei die innerhalb dieser Bauteile liegenden tragenden Konstruk
tionen an beiden oder wenigstens an einer Seite durch eine oder mehrere 
Luftschichten yon der Au13en- und Innenhaut getrennt werden. 
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InThermosbau ausgeftihrteBauteile im Vergleich mit ebensolchen Bau
teilen bisher iiblicher Ausftihrungsweise in bezug auf Warmehaltung. 

Wo es sieh um Isolierung gegen Kalte und Warme handelt, also 
bei Kilhlhausern od. dgl., muB die Isolierung den jeweiligen Anforderungen 
natiirlieh angepaBt werden. Es ist daher unter versehiedenen Isolierun
gen ein absoluter Vergleieh nieht maglieh, denn man kann mit ver· 
sehiedenen anderen Materialien selbstverstandlieh aueh denselben 
Isolierwert erreiehen wie mit dem Thermosbau, denn es kommt lediglieh 
auf Starke, Gewieht und Kosten an und darauf, ob der Thermosbau 
bei gleiehem Isolierwert nieht eine groBe Anzahl anderer Vorzuge be
sitzt. Auf diese wird noeh zurUekgekommen. 

Beim Vergleieh von Thermosbauwanden mit Ziegelmauerwerk oder 
Betonmauern oder Lehmwanden ergibt sieh aber, daB die dureh erstere 
erzielte Isolierwirkung gegen Kalte und Warme bei gleiehem Raum
bedarf, gleiehen Kosten und gleieher Soliditat ganz erheblieh graBer 
ist (vgl. hierfiir tabellarische Zusammenstellung versehiedener Dureh
gangsziffern in Tab. I auf S. 8 u. 9). 

Einen Beweis dafur, daB die in der Tabelle verwendeten Warmeleit
zahlen aueh der Praxis entspreehen, bildet die Auswertung eines in 
Leipzig durehgefuhrten Parallelversuehes. Herr Professor Dr. K 0 r ff -
Pet e r sen, Abteilungsvorsteher am Hygienischen Institut der Berliner 
Universitat, hat eine Anzahl von Wohnhausern in Steglitz, die aus 
v e r s e hie den e n Materialien erriehtet sind, g 1 e i e h e Abmessungen 
aufweisen, gleiehe Sonnenbestrahlung, gleiehen Windanfall und 
g 1 e i e h e elektrisehe Beheizung haben, auf Warmehaltung untersueht, 
wobei der Thermosbau weitaus am besten abgesehnitten hat. (Vgl. Zeit
sehrift fUr Hygiene und Infektionskrankheiten Band 93, Heft 2: Der Ein
fluB von Wandkonstruktionen und Heizung auf die Warmeakonomie von 
Gebiiuden in hygieniseher und wirtschaftlicher Beziehung. Siehe aueh 
Versuehe der Praxis entsprechend des Versuehs- und Materialpriifungs
amtes an der Teehnisehen Hoehsehule Dresden.) 

Sonstige Merkmale des Thermosbaues. 
Geringes Gewicht. Der Thermosbau zeiehnct sieh dureh sehr ge

ringes Gewieht aus (vgl. Tab. I auf S. 8/9). Man kommt daher bei 
solchen Gebauden, die naeh dem Thermosbaupl'inzip ausgefuhrt werden, 
mit viel geringeren tragenden Konstruktionen und Fundamenten aus. 
Infolgedessen eignet sieh der Thermosbau ganz besonders gut dort, wo 
kunstliehe Fundierungen der Gebaude notwendig sind oder wo geringes 
Gewieht aus anderen Grunden erfol'derlieh ist. Auch auf Sehiffen, wo 
infolge der Tragfahigkeit des Gef1iBes Gewiehtsersparnisse an sieh von 
graBter Bedeutung sind, ist der Thermosbau als vollwertige Ersatz
konstruktion fiir viele Eisenkonstruktionen von groBem Wert, aber 



8 Tabelle I. 

Gegeniiberstellung von Gewichten, Wil.rmedurohgangsziffem und Verbrauch an Heiz-
material bei Verwendung verschiedener AuBenwande fiir Wohnhausbau. 

I -a .... 

I 
.. - :8 I. rooi .~ . KID HaUi C bat 1m elnll8bauten Zu-,,' ::::0 '.s~ Ol<tll'il stand 70 qm AuJlenwAnde ... 'No ~g~ 13 ;; .. i'; ~ ol.9 

'" -a fa . 
.9 -

~ 
.cZ <tlGOl ~~8 -a ... .. .c~ fa .. g,g o " 

~~-5 
.. . ]~~!~ Wand- .!oI .;~ ra.r:-:; .r: ~Z ~gl 

Nr. llrooi .... !!f 
~~ &-g.a ~~~ queracbnltt ~ .cOl 1! 8.~ ~.ES .. .... 

u" ~~ 11 "1: tl~:g 
i 10'" 'gol "13'" .... ~.g 

i ,;'" g~~ii "'''<tl 
'" ~~ a::- t~:8 ~g~ 

" llOl tI~8 0 :;,:;.. ~o -g ~Z!, 0 i1i> 
~ : ~:a .. .c 

~~ ~.sgi~ lh ... 
qm 

~ l;l ~~~ ~j 
1. 2- 3. ~. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1'/. stein 

1. 
Zle-ielmauer 

608 0,78 23,4 23,4 42500 6560000 1640 

tal 
1'/. Stein mehr: Kalkaandateln mehr: 2. 'Bj] 684 72 kg etwaO,91 27,20 27,20 48000 5500 kg 7600000 1900 

=12% 

Betonmauer mehr: mehr: 3. 836 224 kg 1,14 34,20 34,00 58700 16200 kg 9600000 2400 
=38% 

Lebmwand mehr: 8cbwankend 
mehr: 4. 798 190 kg Ie nacb 56000 Zlll!ammen- 13500kg 

= 31% setzung 

Blmsteln- oder ra: weniger : Scbwemmstwd. weniger: 5. ~ , 380 226 kg 0,59 17,70 17,70 26500 16000 kg 4960000 1240 
= 37% 

--
Blmstelnwand weniger: weniger: 6. 270 322 kg 0,79 23,70 23,70 18000 23600kg 7994500 1660 

=53% 
i'-

1 Stein I lJiir 
' weniger: weniger: 7. 432 176 kg 1,10 33,00 33,00 30000 9200000 2300 

=29% 12300 kg 

I 

1 Stein I , ' 
8. .>. "'. 48· I';";l'k;' etwa 1,29 38,60 38,60 34000 weniger: 10800000 2700 

= 20% 
8500 kg 

Betonmauer weniger: weniger: 9. 594 14 kg 1,47 44,00 , 44,00 41500 12320000 3080 
= 2% 

1000 kg 

2 x ' /tSt.Ziegelm.l weniger: 
10. 

mit Luftscbicbt 0,89 26,70 26,70 weniger : 7440000 1860 

I[~ 
440 168 kg (0;78) (23,40) (23,40) 30800 11700 kg (6560000) (1640) 

= 27% 
Zlegelmauer-

Iweniger : werk. 1,30 39,00 39,00 weniger: 10920000 2730 II. 
~~jt ~T~~ (0.97) (29,10) (29,10) 28000 kg (816000) (0040) 

= 46% 

Zlegehnauer-
274 weniger: 

I?. 
werk 1,30 39,00 39,00 10900000 2730 334 

S 208 1= 45% (0,99) (22,7) (29,7) (8320000) (0080) 



Ta belle I. 9 

GegeniibersteUung von Gewiebten, Warmedurcbgangsziffern und Verbrauch an Heiz-
material bei Verwendung verschiedener Au13enwa·nde fUr Wobnhausbau. 

. ~ . ..- ;; , ~ '~ . Ein lIaus Chat im eingebautell Zu-" . -':3;: stand 70 qm Aullenwlinde " .... =0 ~mr.1 .., 
:aot::: s ;;r.= .~o :s ".S ., .9~ ~Z ~.; cg;:~ ~gg I .. <:J' - .... ;::: ' 0' .. ,,~ .5 . -._l:!:sfil ",0;" ~t ~~.g :!'..o .. ""' ''' "" §,- .. "' ... ~Z ~.8f.8~ ~~~ Wand- ~,Q ~~II "" Nr. ... .<:: • ~ ... :C$ 

Querschnitt .g'g ~fil a"- ..,,,., .. Iil ~ ~~ &~.5 -5 -"'~ 1::;:2 .c " .0 . 

'i i~ .g~ ~E:s '" >,8 :>'" S·_" .g:~ 
~~ " " i;~,8 -E g~ i ~ '" c.'Io o 0"5 a,) 

0 ., .c" ~gf-l ~-5 S=o a·~ 

;~ ~~ 0" "" " "" ~.,o " - "t:,E.!d i "" := ..". 0 ..£~ - 0 "'- ~~ !:: g§fr< -a ~ qm !:: "": .;: ~ 
~tl"""l 

~J: > 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 . O. 10. 11. 

12cm Zi~gel"aud elnscbl. weniger weniger 111. vorgebauter Bet.ou-

13. 
Ll,lfitehicbt fath· 248 kg 1,25 37,50 37,50 25000 17500 kg 10520000 2630 

E~ 
werk 

= 41 % (1,09) (31,40) (31,40) (8800000) (2200) aGO 
--
~'" ... ' r;..",s~ nlopeD W niger weniger . 

14. off t"-' uUD<er 388kg 1,81 54,30 54,30 15400 27100kg 1420000~1 3800 12,1 ug aus 
___ D~t.ou = 64% (l,38) (41,50) (41,50) (11000000) (2900) 

220 -----
eID! chl. 2 Wlinde aus weniger I weni~er I I S~hlackenbeton RippeD 

15. u. Bal- 208 kg 1,04 31,20 31,20 2 000 14500kg 8740000 2190 

§~~ 
k en au", 
Bew!) =34% (0,86) (25,80) (25,80) 

w' n; • • ' 1(7230 0001 
(1810) 

.00 - -----elnscbl . 
wen iger Thtu m o-!l-bllu. Beton· 

16. 'I~~ 
Sl ulen 378 kg 0,7 23,40 23,40 16000 26500 kg 6560000 1640 u . 
Balke n = 62% (0,56) (16 .. 80) (16,80) (4720000) (1180) -- .... 

230 ------ -- -
Tber'mo. blou. weniger weniger 

17. '~!k;Jiz 231 377 kg 0,68 20,40 20,40 16100 26400 kg 5720000 1430 
' 4~ iR- = 62% (0,46) (13,80) (13,80) (3 880 000) (970) 

-
Thermol5bau. weniger weniger 

18. '~Ja 232 376 kg 0,60 1 ,00 1 ,00 16150 26350kg
1

5040000 1260 
·c·iot- =62% (0,41) (12,30) (12,30) (3440000) (860) .. . :~ - "", ~, 

-- - ----1- ---
T hermosbau. weniger wen t<>er I 19. '. J \ 233 

375 kg 0,53 15.00 15,90 16200 !26300kg 4400000 1100 
. ' .. ~ = 62% (0,375) (11.30) (Il,30) (3120000) (780) 

-- l- Orenz-fail wo 
Tbermo.sbau. weniger \ weniger Kohl enerepar-

20. '. J 234 374 kg 0,4 14,40 14,40 16300 26200 kg 4000000 Dis e , m.1Jl\uve r-
teuer\lor dec kt.. 

""",. = 62% (0,335) i{lO,1O)1(1O,10) (2840000) 1000 -'-" 1710) 

ThcrmOilbau. I w.n;." I 
-j-

weniger l 
21. , 

,I_ ~"" 247 361 kg 0,215 6,45 \ 6,45 17200 25300 kg 1800000 450 
=60% (0,215) (6,45) (6,45) (1800 00)1 (450) 

B J1l e rku ng e 11 ; 

Die VOr tehenden Gewlcbte sind nacil den in der 1I1Ute, Aussabe 1911, angegebenen SPCZ. Gewicbten 
errechnet. Die Warmeleitzahlen K sind (nicht elngeklammert) ebenfall. oach d en Angaben der BUtte 
Uber Wlirmeleltzaillen der einzelnen MateriaHen nud ani Grund behlirolicher Vorschriften Uber Strahlungs-
werte errechnet . Die elngeklammerten Zahlen dagegen sind erreebnot a u f Grund eigener Versuche nnd 
aul Grund von Untersuchungen, die im Anftrage des Unterzcichneten yom Laboratorium fUr technische 
Physik der Technischen lIochschule MUnchell angestellt sind. 

FUr Bcreehnnng der W ii rm eve rlu ste gesch l ossener Rl1um e rUr An l age von 
Belzungen w e rd e n die W arme le Itzahlen .. K " ledoch urn 1.70 innl ungUnotiger 
a n g e n 0 m men. oodall der Gesamt verbrauch der errechneten Koillenmenge mit 1,70 zu multiplizierell ist. 



10 Allgemeines. 

auch an Stellen, wo es sich um Isolierungen gegen KliJte, Warme und 
Schall sowie urn Feuersicherheit handelt. Auch bezuglich der Trans
portkosten ist das geringe Gewicht der Thermosbauelemente vorteilhaft 
(vgl. Franksche Broschure S. 16). 

Glatte InnenfUichen. Ob der Thermosbau an Land oder an Bord 
von Schiffen zur Ausfuhrung gelangt, es ist immer moglich, glatte, 
saubere Flachen zu schaffen, die keinen Unterschlupf fur Insekten, 
keine Schmutzwinkel fiir Staub u. dgl. bilden. Vorspringende Pfeiler 
und Unterzuge konnen in den allermeisten Fallen vermieden werden. 
Bei Bauten auf dem Lande sind diese glatten Wand- und Decken
flachen auch deswegen von groBer Bedeutung, weil man sehr oft, z. B. bei 
Kontorhausern, Fabriken usw. gezwungen ist, erst nach Fertigstellung 
des Gebaudes, den verschiedenen Zwecken entsprechend, die Raume 
belie big einzuteilen. Bei Wanden und Decken auf Schiffen ist es sehr 
wunschenswert Reinigungen mit dem Wasserschlauch vorzunehmen. 

Hierfiir sind die nach 
dem Thermosbauverfah
ren hergestellten, isolie
renden Auskleidungen 
oder selbstandigen Kon
struktionen wie geschaf
fen. 

Fig. 5. Querschnitt durch das Dach einer Ka- Feuersicherheit. Es ist 
rosserie-Fabrik. 

mit einer Thermosbau-
wand ein Brandversuch ausgefiihrt worden durch die staatliche Ma
terialpriifungsanstalt der Technischen Hochschule zu Berlin-Dahlem 
(vgl. hierzu Priifungsattest im Anhang dieses Buches). Dieser Brand
versuch hat ergeben, daB die Thermosbaukorper mit einer 4 cm starken 
Leichtbetonschicht vollkommene Brandsicherheit gewahrleisten. Die 
Thermosbauwande sind daher auch von Baupolizeibehorden als feuer
sicher ohne weiteres anerkannt. 

Vermeidung von Schwitzwasser. Schwitzwasserbildung ist in Rau
men, die bewohnt werden oder in solchen, wo gegen Feuchtigkeit 
empfindliche Gegenstande fabriziert oder aufbewahrt werden, kurz 
uberall recht unbequem und oft mussen groBe Summen aufgewendet 
werden, urn den Dbelstand zu beseitigen. Es werden dann oft alle 
moglichen auf Unkenntnis der betreffenden Bauausfiihrenden oder Be
rater beruhenden MaBnahmen zur Verhinderung der Schwitzwasser
bildung vorgeschlagen, jedoch ohne Erfolg. Urn diesen Dbelstand zu 
vermeiden, mull die Moglichkeit gegeben sein, die begrenzenden Flachen, 
an denen Schwitzwasserbildung sonst wohl moglich ware, so zu ge
stalten und durch geeignete Isolierungen gegen die Kalte der Aunen
temperatur so zu schutz en, daB die Flachentemperatur der Raum-



Sonstige Merkmale des Thermosbaues. 11 

temperatur angenahert gleich ist. Dieses ist nur dann zu erreichen, 
wenn die von auBen hereinstromende Kaite eine ungleich viel langere 
Zeit benotigt, um auf diese Innenflache einzuwirken, als dies durch 
die Innentemperatur geschieht. Hierfur genugt es schon, wenn in einem 
Dach oder in einer Wand ein bis zwei vollkommen in sich abgeschlossene 
Luftschichten eingeschaltet werden. Diese Luftschichten brauchen nicht 
stark zu sein, es genugen einige Zentimeter. 'Dieser Erfolg ist durch 
die Verwendung aller zur Thermosbauweise gehorenden Elemente ohne 
weiteres gewahrleistet. Eine groBe Menge ausgefuhrter Konstruktionen 
hat dies bewiesen und zwar in Fallen, wo aIle anderen Hilfsmittel 
nicht zu dem gewunschten Ergebnis fuhrten. Es sei an dieser Stelle 
auf die folgenden 
Abbildungen hinge
wiesen. 

Fig. 5 stellt den 
Querschnitt durch 
das Dach einer Ka
rosseriefabrik dar, 

Fig. 6 den Quer
schnitt eines Daches 
uber einem groBen 
Festsaal, 

Fig. 7 den Quer
schnitt des Dachan
schl usses an die Dach
laterne des Daches 
iiber einem Papier-
maschinensaal. Fig. 6. Querschnitt durch das Dach iiber einem Festsaal. 

Bei letzterem war 
mit groBten Schwierigkeiten zu rechnen, weil bei der Fabrikation der 
Luft standig erhebliche Mengen Feuchtigkeit zugefuhrt werden, die 
unter der Decke nicht kondensieren durfen. Jeder auf das Papier 
fallende Tropfen Wasser wiirde das hochwertige Material, das die Ma
schinen herstellen, unbrauchbar machen. Die durch die eingebaute 
Rahmenzellenkonstruktion gebildeten Luftschichten haben Kondens
wasserbildung bei den Eisenbetondecken dieser Arbeitshallen vollig 
vermieden. W 0 Bedenken vorliegen, daB die Luft stark mit Wasser 
geschwangert wird, empfiehlt es sich, den Putz aus einem sehr leichten 
und porosen Material herzustellen, weil die spezifische Warme eines 
solchen Materials gegen Schwitzwasserbildung vorteilhaft ist. Zu
sammengefaBt: durch die im Thermosbau vorhandenen Luftschichten 
werden in Bauteilen, die mit solchen Thermosbaukorpern hergestellt 
sind, Schwitzwasserbildungen am sichersten vermieden. 



12 Allgemeines. 

Einfache Herstellungsweise. Der Aufbau der Thermosbaukorper kann 
infolge Einfachheit der Konstruktion von Bauarbeitern ohne weiteres 
bewerkstelligt werden. Durch die groBen Abmessungen der Korper und 
Platten (vgl. Tab. II), die so gewahlt sind, daB dieselben hin
sichtlich Gewicht und Form noch handlich bleiben, aber .auch mit den 
MauersteinmaBen in Einklang stehen, ist gewahrleistet, daB die Wande 
in wesentlich ku.rzerer Zeit aufgefUhrt werden konnen als bei Verwen
dung von Ziegelsteinmauerwerk. 

Fig. 7. Querschnitt des Dachanschlusses 
an die Dachlateme iiber einem Papier

maschinensaal. 

Ta bel Ie II. 

b 77 I 64 I 51 I 39 I 25 I 18 I 12 

e meistens 4 em 

J,C~\t. 

d 
Schema einer Thermosbau

platte, aufgeschnitten. 
zu Tabelle II. 

] 

39 em bzw. 19 em 

d AnzahI der Luftsehiehten (I-ca. 20 naeh Bereehnung.) 

-;1 Starke der Luftsehiehten (naeh Bereehnung.) 

Geringer Kohlenverbrauch. Dieser Umstand spielt bei der heutigen 
Kohlenknappheit, die in allen Landern der Welt in hOchst unliebsamer 
Weise sich bemerkbar macht, eine groBe Rolle. Die Ersparnis von 
Kohlen zur Herstellung der Thermosbaukorper ist eine ganz bedeutende. 



Bisherige Ausfiihrungen. 13 

Ein Quadratmeter 11/2 Stein starkes Ziegelmauerwerk verwendet mit 
Zementmortel 1 : 6 benotigt zur Herstellung der Baustoffe 45 kg Kohlen. 
1 qm Thermosbauwand verbraucht je nach ihrer Starke und einschlieB
lich der Eisenbetontragekonstruktionen 12 bis 18 kg Kohlen. Hierbei 
ist als wesentlicher Faktor zu beachten, daB die Warmedurchgangs
ziffer der Thermosbauwand 2- bis 4mal wirksamer ist als bei 11/2 Stein 
starkem Ziegelmauerwerk (vgl. Tab. I, S. 8/9). 

Kosten. Die Kosten stehen, wie schon dargetan, im engen Zusammen
hang mit dem verlangten Isolierwert. Je hOher die Isolierfahigkeit ist, 
desto hoher sind selbstverstandlich die Herstellungskosten der Bau
bzw. Isolierkorper .. Gleichzeitig aber auch sinken die Unkosten fiir 
Heizung bei bewohnten Raumen bzw. fiir die Kiihlung bei Kiihlraumen. 
1m allgemeinen kann man sagen, daB bei Kiihlhausern die Preise fiir 
Thermosbau hinter den Preisen, die fiir die bisher iiblichen Wand
konstruktionen mit den iiblichen Isoliermaterialien aufgewandt werden 
muBten, erheblich zuriickbleiben. Bei anderen Bauten und bei Wand
starken, die noch immerhin einen bedeutend hoheren Isolierwert als 
normales, 11/2 Stein starkes Mauerwerk besitzen, ist der Preis im all
gemeinen geringer als bei Ziegelmauerwerk. Nach dem eben Gesagten 
findet also meist schon eine Verbilligung bei der Herstellung des Bau
vorhabens statt. Eine bedeutende Ersparnis liegt aber in dem standigen 
geringen Verbrauch von Brennmaterialien zur Erzeugung der erforder
lichen Warme oder Kalte. 

Bisherige Ausfiihrungen. 
Dber einen Teil der groBen Menge bisheriger Ausfiihrungen in Thermos

bauweisegibt die folgende Tab. III (S. 14 u. 15) AufschluB. Aus dieser Ta
belle ist ersichtlich, daB aas Anwendungsgebiet ein sehr vielseitiges ist. Auf 
Schiffen wird das Thermosbauprinzip angewendet zur Herstellung von 
Kiihlraumen, Kessel- und Maschinenschachtwanden bzw. deren Ver
kleidung, Schott- und Deckisolierungen, Bunkerwanden und als ganz 
leichte Konstruktion fiir Funkenkammern und im Bereich der Wohn
kammern und Hospitaler. Bei Landbauten eignet sich der Thermos
bau und seine Nebenkonstruktionen fiir alle vorkommenden Hoch
bauten; besonders angefiihrt seien: Kiihlhauser, alle Arten Wohn
hauser, u. a. Landhauser, Siedlungsbauten, Hotels, Kranken- und 
Siechenhauser, auBerdem Geschaftshauser, Lagerhauser in Tropen, 
Schulen, Fabrikhallen, Saalbauten, Museen usw. Je nach dem be
sonderen Zweck und der besonderen Bedeutung des Gebaudes oder 
Schiffes wird man unter den verschiedenen Thermosbaufabrikaten das 
eine oder das andere verwenden. Es solI hiermit aber nicht gesagt 
werden, daB man aIle Thermosbaufabrikate durchweg bei allen Bau
teilen der angezogenen Gebaudegattungen anwenden muB; es konnen 
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16 Allgemeines. 

sehr wohl auch FaIle eintreten, wo andere Materialien aus Griinden 
der Tragfahigkeit oder der architektonischen Gliederung wiinschens
wert erscheinen. 

Erfahrung, Unterhaltung, Lebensdauer. 
Unter Verwendung von Thermosbaufabrikaten ausgefiihrte Bauten 

oder Gebaudeteile haben hinsichtlich ihrer Dauerhaftigkeit und Haltbar
keit zu Beanstandungen bisher keinen AnlaB gegeben. Es kann daher 
mit Recht gesagt werden, daB auf Grund der gemachten Erfahrungen 
die Bauteile, die unter Verwendung von Thermosbaufabrikaten her
gestellt wurden, eine gute Lebensdauer haben. Dies ist auch aus den 
zum Thermosbau verwendeten Materialien ohne weiteres zu schlieBen, 
denn es ist bekannt, daB Beton, Mauerwerk, Holz und impragnierte 
Pappen eine groBe Lebensdauer besitzen. 

Besonders hervorgehoben sei, daB durch die Anwendung des Ther
mosbaues an Bord von Schiffen dadurch wesentliche Vorteile entstehen, 
daB die Thermosbaukorper mit einem Leichtbeton an die Stahlkonstruk
tion des Schiffes herangebaut, diese sichel' gegen friihzeitige Korrosion 
schutzen. Die sonst notwendigen rostschutzenden Anstriche sind nicht 
erforderlich, sogar nicht einmal erwunscht. 

Handelt es sich um die Anwendung von Thermosbau auf Schiffen, 
so wurde von Fachkreisen oft das Bedenken erhoben, die Thermosbau
konstruktionen wiirden voraussichtlich die Vibrationen des Schiffes 
nicht mitmachen konnen. Die bisherigen Erfahrungen haben die eben 
erwahnten Bedenken widerlegt; es hat sich bewahrheitet, daB die 
Thermosbaukorper und Konstruktionen aus Thermosbaukorpern in 
hohem MaBe die Fahigkeit besitzen, aIle die starken durch Maschinen 
und Propeller standig erzeugten Vibrationen ebenso wie die durch See
gang hervorgerufenen Bewegungen des SchiffsgefaBes in sich ohne 
weiteres mitmachen zu konnen. Es ist noch von keiner Seite bisher ge
meldet worden, daB die Thermosbaukonstruktion sich vom Schiffs
korper ge16st hatte oder durch Vibrationen, Warmeausdehnung oder 
dgl., uberhaupt durch die Beanspruchung des Schiffskorpers beschadigt 
wurde. 

Folgerungen hieraus und .A.ussichten. 
Das· Vorhergehende zusammenfassend weist der Thermosbau anderen 

Konstruktionen gegenuber in erster Linie die folgenden Vorteile auf: 
Bei W ohnungsbauten, wo es sich um Raume fiir dauernden Aufent

halt von Menschen handelt, sind diese im Winter warm, im Sommer 
kuhl und stets trocken. Bei dem Kuhlhausbau dient der Thermosbau
korper gleichzeitig als Wand oder Decke bildendes Baumaterial, gibt 
dem Kiihlhaus den jeweiligen Anspriichen entsprechende Isolierwerte 
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bei geringstem Raumbedarf fur die Gesamtkonstruktionen und dem 
ganzen Raume von innen saubere, leicht zu reinigende Flachen und 
ist bis zu einem sehr hohen Grade feuersicher. 

Fur die Anwendung auf Schiffen ist eine leichte, bequeme An
passungsmoglichkeit an die Schiffskonstruktion hervorzuheben, ferner 
der mit dem Einbau verbundene Schutz gegen fruhzeitige Korrosion, 
die Feuersicherheit der fertigen Isolierung, bester Schutz gegen Unge
ziefer und Faulnis, einfachste Reinhaltung mit dem Wasserschlauch, 
sowie Isolierungsgrade jeder Anforderung entsprechend. 

Hiernach durfte es im wirtschaftlichen und hygienischen Interesse 
liegen, die Thermosbaufabrikate an allen geeigneten Stellen bei Bauten zu 
Lande und auf Schiffen weitgehend zu verwenden. Diese Vorteile sind 
von denen sehr schnell erkannt worden, die Thermosbaufabrikate in 
Land- oder Schiffsbauten verwenden liellen. Zahlreiche Nachbestellungen 
und neue Auftrage bestatigen dies, und die Vielseitigkeit der An
wendung wird immer mehr erkannt. Kurz, fur die Weiterentwicklung 
des Thermosbaues sind die besten Aussichten vorhanden. 

P oh I III ann, Thermosbau. 2 



Anwendung der Thermosbaukonstruktionen 
auf Schi1fen. 

Eines der friihesten, heute schon durch Erfolge und Erfahrungen 
gut gesicherten Anwendungsgebiete der Thermosbauweise an Bord ist 
die Isolierung von Kiihlraumen. AIle bisher angewandten Isolierungen 
leiden an bestimmten, je nach dem Material verschiedenen Nachteilen, 
welche hier in ihrer Gesamtheit vermieden werden. 

Fig. 8. Schiffskiihlraum in Thermosbau. Innenansicht. 

Ohne daG im einzelnen auf jene bestehenden und bekannten Nach
teile eingegangen werden solI, mogen kurz diejenigen Eigenschaften der 
Thermosbaukonstruktionen zusammengestellt werden, auf Grund deren 
sie innerhalb kurzer Frist Vertrauen, Anerkennung und Verbreitung 
gefunden haben. 

Auf Grund des Charakters des dabei verwendeten Materials fiiJlt 
zunachst jede Fe uergefahrd u ng weg. Die so isolierten Schotten 
und Decks bilden beim Brennen anliegender Raume einen voll
kommenen Schutz gegen die Weiterverbreitung des Feners (vgl. die 
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Brandversuche der Materialprufungsanstalt Berlin-Dahlem, s. Anhang 
die3es Buches S. 86). 

Die Ungeziefer- u nd Fa ulnisgefahrd ung ist hier vollig be
seitigt, da die Raume rundherum einen geglatteten Zementputz haben. 
Dieser ist durch Beimengung geeigneten Materials in hohem Grade in-

Fig. 9. Deckisolierung eines Schiffs-Thermosbau-Kiihlraumes 
in der AURfiihrung. 

folge groBer Elastizitat gegen RiBbildung geschutzt. Die Reinigung 
dieser Flachen, an denen Faulniskeime nur auBerlich anhaft.en konnen, 
ist mit scharferen Mitteln (Feuerspritze, scharfen chemischen Damp
fen usw.) erfolgreich durchfuhrbar, bei Holzschalung dagegen nur mangel 
haft. 

Die Thermosbaukorper werden unter Verwendung von Sterchamol
Zementmortel dicht an die Stahlkonstruktionen des Schiffes heran
gebaut, so daB ein fester Zusammenhang zwischen Schiffskorper und 
Isolierung gewlLhrleistet ist. Hierdurch wird die Gefahr des Leck
springens von Nieten bei leichter Kaiberuhrung od. dgl. dem Grade nach 

2* 
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erheblich vermindert. Will man hier tiber dies hinaus noch die Moglich
keit der Kontrolle tiber derartige Leckagen schaffen, dann ist dies da
durch moglich, daB eine Art vertikale Dranage - unmittelbar an der 

Fig. 10. Selbstandige Thermosbauwand in einem Schiffskiihlraum 
in del' Ausfiihrung. 

Schiffshaut - eingebaut wird, in welcher etwa eindringendes Wasser 
sich sammelt und vermittels eines horizontal an der tiefsten Stelle 
liegenden Kanals in die Bilge abflieBt. Auch kann dies durch Be-
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lassung eines schmalen Luftraumes an der AuBenwand erzielt werden. 
AuBerdem konnen derartige Leckagen durch Abdichtung der einzelnen 
Felder gegen die Spanten auf einen Spantenabstand beschrankt werden. 

Die Thermosbauisolierung ist sehr dauerhaft, da die eigentliche 
Isolierung (die vielfach unterteilten Zellenkorper) an allen Teilen durch 
Thermosleichtbeton, der an sich den Einfliissen des Kiihlbetriebes gegen
iiber fast unverwiistlich genannt werden darf, umkleidet ist. Der Ther
mosleichtbeton gibt def ganzen Konstruktion zusammen mit den Armie
rungen gleichzeitig die erforderliche Stabilitat und Widerstandsfahigkeit 
gegen mechanische Beanspruchungen. Thermosbau·Isolierungen sind 
bei Kiihlraumen, Kessel- und Maschinenschachten usw. bisher auf 
vielen groBen Seedampfern unserer Reedereien, sowie auf einem FluB
schiffe groBten Types (Rhenania l3) und auf dem Hochseekiihlleichter 
"Ems" zum Einbau gelangt. Gegenwartig sind auf einer groBen 
Zahl von Seeschiffen fast aller Werften Thermosbau-Isolierungen ver
schiedensten Umfanges - von Kii.hlspinden bis Ladekiihlrdumen, 
Kessel- und Maschinenraumschachten, Kammern, Salons pp. - in 
Bau- und Auftragsbearbeitung. AuBerdem sind auf Fischdampfern 
seit ca. 11/2 Jahren Eis- und Fischraume mit gutem Erfolg nach dem 
Thermosbauprinzip eingebaut. Weitere sind in Ausfiihrung (vgl. auch 
Tab. III) und in Projektbearbeitung (s. Fig. 11 auf S. 22). 

Die statische Grundlage der Thermosbauweise ermoglicht es, solche 
Isolierungen unmittelbar als selbstandige wasserdichte Schotten ohne 
Stahlplatten oder Versteifungsprofile gegen jede verlangte einseitige 
Beanspruchung, also auch fiir mittlere Hauptschotten, in Unterraumen 
zu bauen (s. Fig. 12 u.13 auf S. 23 bzw. 24). Schon heute werden die Teil
schotten in Thermosschiffskiihlraumen ohne Stahlgrundlage gebaut. Bei 
wasserdichten Begrenzungsschotten, besonders der Zwischendecks, die 
nicht klassifikationsmaBig wasserdichte Hauptschotten sind, ist ein Stahl
schott als Grundlage sogar direkt iiberfliissig. Solche selbstandigen, 
doppelwandigen Schotten werden heute als vollkommen wasser- und 
feuerfeste Abschliisse der Raume gebaut, deren Konstruktionsstarke 
und Dauerhaftigkeit die der Stahlschotten iibertrifft, wahrend die Bau
und Instandhaltungskosten erheblich geringer sind als bei Stahl. 

Diese Tatsache unterscheidet die Thermosbauisolierung von allen 
iibrigen und macht sie auch in denjenigen Fallen, wo Schotten gleich
zeitig Raumteile sind, in erhOhtem MaBe wettbewerbsfahig in der Ge
wichts- und Kostenfrage. 

Bis Probeausfiihrungen wasserdichter Thermosraumschotten und 
Zwischendeckschotten ohne Stahlkonstruktionen das Vertrauen der 
Reeder und del' Klassifikation gewonnen haben werden, ist deren Isolie
rung ir: Anlehnung an die bisherige Schottenkonstruktion vorzunehmen. 
Die Stahlschotten werden dadurch in sehr vollkommener Weise gegen 
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Temperatur und Schall isoliert, und zwar mit einem Raum·, Gewichts
und Baukostenbedarf, der mit den besten bisherigen Isolierungen wett
bewerbsfahig ist, diesen aber die vollkommene Feuersicherheit und 
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Fig. 12. Schiffsschotten im GrundriB. 

groBere Lebensdauer hinzufugt, dadurch, daB eine namhafte Schott
verstarkung und kostenlose Konservierung der der Isolierung zuge
wandten Stahlschottseite herbeigefiihrt wird. Dies erscheint von be
sonderer praktischer Bedeutung z. B. fur Bunkerschotten, welche bei 
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den Reklassifikations- und Instandsetzungsarbeiten gegebenenfalls nicht 
in Stahl wieder hergestellt werden, sondern einfach Sockel aus Thermos
ba ukonstruktion erhalten. Denn es sind bei die se n Schott en erfahrungs-

D . . L 

LW/~ 
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JO--...6 _ 

Zwis~ S ,..,. d 
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~ 50 1¥ 
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., 111 _ 50 -------, JIll _ 

~1tI 50 __ 1fI,... 

~ mil fOL#.1dJicIm!A 
Da .. db. SchoU in Thermo8bau. 

Fig. 13. Schiffsschotten im Vertikalschnitt und Detail. 

gemaB immer die Unterteile, welche der Korrosion am starksten unter
liegen. 

Alles von Schotten Gesagte gilt auch fur Decks und eben so fUr 
gauze Tanks in Schiffen. Die Konstruktionsformen sind hier je nach 
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dem Zweck verschiedene. Die Anwendung der Thermosbauweisf\ er 
streckt sich nun auch auf rein konstruktive Aufgaben, ohne ErfiHlung 
der oben genannten Zwecke, z. B. auf die Verstarkung von nicht wasser
dicht ausgefiihrten Stahlschotten zu wasserdichten Schotten gegen be
liebige WasserdruckhOhen. Fig. 14 stellt ein nicht wasserdichtes Stahl
querschott auf dem kleinen Frachtdampfer "Coblenz" dar, welches auf 
diese Weise ein wasserdichtes Raumschott fiir die Halfte der in Stahl 
erforderlichen Verstarkungskosten wurde. 

Vertikalschllitt a- b. 

1/ I I 
I I ~ 1/ 
I I ~ II 
I: I I I 

-·1 j- --~ i--
II I I 
II <::> / 1 
'I ~ I J 

:: "t : I -- i ~- __ J~_ 

--~W--~---- ! I 
: I ~ J I 
I " I / 111 II 

I I I I 
_-.l I- ---] r 

I I *- I I 
__ -' L ~ _ _ 

Gru1!driBS. 

Fig. 14. Wasserdichte Verkleidung und Verstarkung eines Stahl
schott~ mit anschlieBender selbstandiger Deckenkonstruktion ohne 

Stahlplatte. 

Es ist von Interesse fiir den Reeder, zu wissen, daB in der Thermos
bauweise fiir alle damit bearbeiteten Einbauten die notigen Verschliisse, 
insonderheit Kiihlraumtiiren, ausgefiihrt werden, die dann nur 50 bis 
60% des Gewichtes der bisher iiblichen, beim Arbeiten des Schiffes oft 
kaumzuregierenden Tiiren wiegen (s. Fig. 15aufS. 26). DleseTiirenhaben 
die Eigenschaft, daB Sle nicht quellen und nicht versacken. Was dies 
fiir den Kiihlhausbetrieb bedeutet, weiB jeder, der hiermit zu tun ge
habt hat. 

Von besonderer Bedeutung unter den selbstandigen Thermos
konstruktionen an Bord sind die Kessel- und Maschinenschachte vom 
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untersten Deck aufwarts bis iiber das Bootsdeck, wodurch womoglich 
in Verbindung mit einer Isolierung des untersten Decks auf die 
Lange der Kesselraume ein bisher unerreicht wirksamer AbschluB 
gegen die Warmestrahlung aus diesen Raumen in die Umgebung er
zielt wird. 

0' , _ __ _ 
.... 

'~-"" -: . 
.. . -.. ......... ~ . -: 

i I 
I 

_ ..l-

Fig. 15. Tiirkon, tl'uktion in Ei. en fUr cincn K(ihliaum. 

Die einfacheren und ganz geringfiigigen Beanspruchungen in diesen 
Konstruktionsteilen begiinstigen deren Ersatz nach der neuen Bau
weise als technisch risikofrei und mit dem wirtschaftlichen Ergebnis 
einer Ersparnis'von 30 bis 40% der Kosten gegeniiber stahlemen Kessel
schachten. Noch groBere Ersparnisse ergeben sich beim Vergleich der 
neuen Bauweise mit stahlemen Schachtwanden nach hisheriger Methode 
isoliert. Von besonderer Bedeutung ist , daB eine selbstandige Kessel
schachtwand in Thermosbau, in der die Isolierung schon vorhanden 
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ist, ein geringeres Gewicht aufweist als eine solche Wand in Stahl mit 
der bisher iiblichen Isolierung (vgl. Tab. IV auf S. 28/29). 

Das Konstruktionsprinzip solcher selbstandiger Thermosbauschachte-

Fig. 16. Perspektivische Darstellung ttines Keilselschachts (Schema). 

ist aus Fig. 16 und 32 (S. 42) ersichtlich. Die Stahlsiille in den einzelnen 
Decks und die durchlaufende stiihlerne Abstiitzung der Schachtecken 
bleiben als Konstruktionselemente des Schiffes bestehen. Nachst den 
Kessel- und Maschinenschachten kommen fUr den Ersatz stahlerner 
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Tabelle 
Gewiehts- und 

Ersetzung eiserner Einbauten durch solche 
Beispiel: Doppelschrauben-Fracht- und Passagierdampfer "Cleveland" 

Wie an Bord 

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 

Bauteil-Gruppen Gewicht Baukosten WArm 

~I FllIche Durch-
qm k / I insge- I : M. insges. gangs-

g qm samtt M./qm abgerund. 
ziffer 

I. Einbauten ohne Isolierung gegen Warme, Kalte, Rauch 

1 Bunkerlangswande im Unterraum . . '. 220 92 20,2 190,0 

moo 1 2 Bunkerlangswiinde bis Unterdeck 165 83 13,7 171,0 28200 
3 Bunkerquerwande im Unterraum . 130 92 12,0 190,0 24700 
4 Bunkerquerwande bis Unterdeck . 60 83 5,0 171,0 10260 
5 Bunkerquerwande bis Zwischendeck . 35 80 2,8 165,0 5770 DJr~h-
6 Kesselschachtwande bis Zwischendeck . 80 88 7,0 180,2 14420 \ schnitt 
7 Kesselschachtwande in den oberen Decks 490 78 38,2 160,6 78700 5,0 
8 Maschinenschachtwande 630 78 49,1 160,6 101140 
9 Nicht wasserdichte Schotte iiber Schottendeck 500 79 39,5 163,7 81370 

10 Teilwande in Wirtschafts- und sanitaren Raumen 1900 89 163,1 176,7 335000 
II Rd. 2/3 der Deckshauser u. deren eiserneTeilwande 2700 90 243,0 185,0 449500 

I. Teilsummen I 1 593,61 112207601 

II. Einbauten mit besonderer Isolierung gegen Warme, Kalte, Rauch 
210 I 431 

12 Kiihlraumschotte, wasserdichte . . . 100 + 150 36,0 + 160 59100 0,26 
360 . 591 

50 105 
13 Kiihlraumschotte, nicht wasserdichte 530 + 150 106,6 + 160 140700 0,24 

200 2651 
90 90,0 103 103000 0,76 
78 161 11000 14 Feuer- und Rauchschotte 

15 Kessel- und Maschinenschachte in Wohndecks 150 + 125 30,5 + 90 37 600 0,95 
203 251 
120 247 

+ 150 1 71,2 + 160 107400 0,26 
270 407 

264 16 Doppelbodendecke in Kiihlraumen . . . . 

II. Teilsummen 

III. Einbauten ohne Isolierung gegen Warme, Kalte, Rauch 

171 Wasserdichte Hauptschotten von Unterdeck 1 

127720 l 
18 

19 

bis Zwischendeck . . . .. 470 132 62,0 270 
Wasserdichte Hauptschotten von Zwischendeck 5,0 

bis Hauptdeck . . 580 99 57,4 204 118240 
Doppelbodendecke in Heizraumen .. 200 I 120 I 24,0 247 I 49440 I . 

III. Teilsummen 143,41 295400 I 

1 
Gesamtsummen 

1 
1071,31 1964060 

Vergleichsergebnisse. Gewichte praktisch die gleichen. Kostenersparnis rd. 50% fiir die betr 

*) Aus dem Vortrag von Dr. Ing. Forster in der Schiffbautechnischen Gesellschaft 1919 



IV. 
Kostenvergleich. *) 
sus billigeren und zweckmaBigeren Baustoffen. 
16960 Br.·Reg.-Tonnen (9520 t Gesamtgewicht des Stahlmaterials). 
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vorhanden Wie nach Ersetzung durch ieichtbetonartige Baustoffe mit Luftzellen 

7 8 I 9 I 10 11 12 13 14 

Gewicht Baukoeten Wiinne-

Bemerkungen Fliiche durch-
qm kg/qm I insge- M /qm 1M• insges. gangs-

samtt . abgerund. ziffer 

und Feuer ohne Konstruktionsbedeutung fiir den Schiffskorper. 

Bei den Kosten von eisernen 
inbauten ist mit einem Verkaufs-E 

" M 
ert von ca.. 2060 M. die Tonne 
aterial eiDschlieBlich Vernietung 

nd aller Zuschlage gerechnet. AUe u 
E isensUUe del Deoksoffnungen unr) 
eiaeme Absttitzung der Decks in 
den Stillecken sind beibehalten. also 
h ier in keinem Falle gerechnet. Von 
Deckshii.usern nur die geeigneten 
ohne Lingsbeanspruchung. 

220 132 

1 
165 107 
130 137 
60 98 
35 80 
80 73 

490 58 
630 58 
500 80 

1900 80 
2700 80 

29,01 108 23760 
17,7 96 15840 
17,8 163 21190 
5,9 96 5760 
2,8 74 

2590
1 

5,8 86 6880 
28,4 78 38200 
36,5 78 49200 

40,01 74 37000 
152,0 74 140500 
216,0 74 200000 

5.51,9 540920\ 

und Feuer, ohne Konstruktionsbedeutung fUr den SchiffskOrper. 

100 405 40,5 445 44500 

Mit BUttterholzkohle, Isolier-

w 

pappe und Holzschalung. wie bisher 530 

I 
160 84,8 165 87450 

ublich. isoliert. 

Wie oben. mit Bimsdielen uew. 1000 80 80,0 74 74000 
ie bieher ausgefiihrt. 

Mit einfacben Schlchten und 150 150 22,5 86 12900 Luftrii.umen, wie bisher. 

In bisherUblicher Weise lsoliert. 264 243 64,1 195 51480 
I -

291,9 270330 

und Feuer, mit Konstruktionsbedeutung fiir den Schiffskorper. 

(Waeserdlchte Unter-Raum- I 
~chotten werden bis zum Ergebnis 470 158 74,2 182 85540 
naturgroBer Versuche zurtickge-
stellt) 

Ereetzung nur wegen Torzeitirer 580 126 73,1 135 78300 
Abrostung in diesen Raumen. 200 126 25,2 110 22000 

172,5 185840 

1016,3 997090 

Im 
Dumh-
schnitt 

0,83 

0,212 

0,28 

0,80 

0,79 

0,26 

0,792 

0,67 
1,15 

Bemerkungen 

Spez. Gewicht der verwendeten 
Baustoffe je nach Festfgkeitsbedarf 
schwankend zwischen 1,10 (poroser 
Diatomeen-Stein) und 1,7 (stercha-
mol bezw. Lefchtbeton einschlieDlfch 
w.-d. Putz .und Distanzstucke d. Luft-
zellen). 

Wasserdichter Putz dUlchweg aD-
genommen. 

Eisena.rmierung je naeh Festigkeits-
bedarf schwankend zwischen 3 und 
16 kg/qm entspreehend im Durch~ 
sohnitt pro qm 7 kg = 7 Gewichts-
prozenten der Gesamtkonstruktion 
ausschUeBUch eiserner Sttttzen In 
Lukenecken.EiserneFuBwinkel. Decks-
winkel und Sttltzen bleiben 

I 
Den Preisen sind die Materialkosten 

vom Sept; 191\J zugrunde gelegt. 

Spez. Gewichte. Armierung und 
wasllerdiehter Putz wie oben. 

In den SparbaukoDstruktionen be-
linden sieb insgea&m.t rd. 70 t Bund-
eisen filr Armierung. welche von 1071 t 
Eisenersparnis ab.zuziehen stnd. 

Bauteile. Eisenersparnis rd. 1000 t = 101/ 2% vom Gesamtbestellgewicht des Schiffes 

ntnommcm. 
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Einbauten im Schiff aIle diejenigen Schotten, Wande und Decks in 
Betracht: 

l. welche in den Lade- und Zwischendecks oder in den Passagier
decks gegen Feuer und Rauch isoliert werden (Querschotten, Um
schottung von Treppenhausern mit feuersicheren Glastiiren und 
Fenstern und I sonstige feuersichere Einbauten), Schema Fig. 17: leichte 
selbstandige Wand aus Thermosbauplatten, Fig. 18: an Bord ganz 
herzustellende sehr leichte Wand; 

2. welche Schall- oder Warmeisolierung gegen Wirtschaftsraume, 
lauten Kiichen- und Pantrybetrieb oder Hilfsmaschinenraume erhalten 

--.II:!!!!i::or--- sollen, Raume mit Wirtschaftsmaschinen, Ruder

I r 

Ecltwi"ltel 

Fig. 16 a. Detail zu Fig. 16. 

maschinenraum, KreiselkompaB-Mutterstation, 
Schall- und Temperaturisolierung von Hospi
talern; 

Fig. 17. An Bord herzustellende sehr leichte 
fugenlose \\'and. 

3. welche haufigem Wechsel von Temperatur- bzw. chemischen Ein
fliissen und damit der Gefahr friihzeitiger Zerstorung durch Rost aus
gesetzt sind (Wirtschaftsraumschotten, Betriebsgange mit Rohr
leitungen, Schotten bei Rohrdurchfiihrungen, Bunkerwande usw.); 
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4. welche tropischer Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind, z. B. Decks
hauswande und Decken, Aufbaudecks, Angestelltenhauser, sowie Maschi
nen- und Kesselschachte, freistehende Hauser fUr Funkentelegraphie, 
Navigations- und Offizierhauser auf der Brucke nach dem Schema 

~ 
'fi 
;: 

tJ,5cmJllomfpv/Z' 
li'oItrqeweh 
RoItrgenbe 
Z [Jen} I t.(/tsd;;cI!f 
/(ohrgcwcbe 
q5cmffuIlOpvlL 

~ 
'f> 
~ 

Fig. 18. 

Lcicbte selL ·tandigt' Vi'and au;· Thermo bauplattcn. 

O!~~O-' 

Fig. 19 (S. 32): Stahlwand mit Isolierung, und Fig. 20 (S. 33): Funken
haus ohne Stahlbeplattung. 

Die hier gemachten Darlegungen sind in einem solchen Umfange 
mit den Nachweisen wirklich schon hergestellter und einwandf~ei be
wahrter bzw. fest in Auf trag befindlichen Thermoseinbauten auf Schiffen 
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durchsetzt, daB man heute bereits von einem weitgehenden Vertrauen 
der Schiffahrtskreise sprechen darf. 

Der Vorteile sind zu viele und zu groBe, und die gelegentlich ein
gewendete Starrheit der K onstruktionen besteht durchaus nicht 
in dem MaBe, daB beim Arbeiten des Schiffes etwa Risse oder Ab
splitterungen zu befurchten waren. Dafur sind die einzelnen Felder 
nicht groB genug und die Beweglichkeit, gleichbedeutend mit Un
abhangigkeit der inneren Konstruktionshalfte gegenuber der mit der 

AuBenhaut verbundenen, ist weit-

l~~~~~~~~il~~·IU~~·~i aus groB genug. Bestlmmte Be-
. .... '._ .' . . triebsgrundsatze bei der Her-

steHung sind naturlich, wie aller
orten in der Bautechnik, auch 
beim Thermosbau zu beachten, 
und hierzu gehort tunlichste Be
schrankung der Feuchtigkeit bei 
der Zusammensetzung, Anbrin
gung und Einkleidung der Thermo
szeHen. Diese HersteHungsteuhnik 
hat ihre Haupterfahrungen ge
wonnen, aus dieser Richtung recht
fertigen sieh heute keine Bedenken 
mehr gegen das System an sich. 

.}dmill ,4 -8 

~ -

fl/unr!t:;olterw:y 

I ' :nl 
Fig. 19. Vcrldeidung einer Funkenka mIlH'I

wand odeI' dergl. in Thel"mosbau. 

Die Ergebnisse aber bringen ausgesproehene und ohne Zweifel Fort
schritte im Sinne einer vergroBerten Feuersicherheit der Schiffe, Ver
besserung der Hygiene, der Kiihlproviant- und Kuhltransporttechnik, 
Ersparung von Instandhaltung und Reparaturkosten der Kuhlraume 
bei groBter Reinlichkeit, gunstige Isolierung gegen Schall- und Warme
ubertragung aus Kessel- und Maschinenraumen, aus Hilfsmaschinen
und Wirtsehaftsraumen, Verbilligung der Baukosten sowie nahezu ganz
liche Sparung der Konservierungskosten fur Kessel- und Maschinen
schachte sowie fur Feuer- und Rauchschotten. 

Ausfiihrung einzelner Teile. 
Schott- und AuBenhautverkleidung. Die Isolierungen werden am 

zweckmaBigsten dieht an die Stahlkonstruktion herangebaut. Da als 
Bindemittel Zement zur Verwendung kommt, wird hierdureh die Stahl
konstruktion sicher gegen Rosten geschutzt. Die Mortelsehicht, die an 
der AuBenhaut zu diesem Zwecke zur Verwendung gelangt, wird auBer
dem so fett gemischt, daB durch sie eine additionelle Sicherheit betreffs 
Wasserdichtigkeit des Schiffskorpers gegeben Iwird. Entgegen dieser 
Anordnung kann zwischen Stahlwand und Isolierung eine Luftsehicht 
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von 3-4 em Starke gelassen werden. Solchenfalls werden die Leicht

betonschichten, die der Stahlwand zugewandt sind, mit einem wasser

diehten Estrich versehen, und es wid weiter Vorsorge getroffen, daB 

Fig. 20. Funkenhaus oder dergl. ohne Stahlbeplattung. 

etwa eindringendes Wasser ablaufen kann, ohne daB es in die Isolie

rung dringt. Die Luftsehicht wird nur zu diesem Zweck gelassen. 

Bei diesen Anordnungen muB der freibleibende Teil der Stahlkonstruk

tionen notwendigerweise gegen Rost gesehutzt werden. Der Haupt-

Pohlmann, Thermosbau. 3 
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isolierwert besteht bei beiden Anordnungen in den eingebauten, vielfach 
unterteilten Thermosbauzellenkorpern. Die Korper zwischen den Spanten 
und Aussteifungen werden in der Regel so hoch gemacht, daB sie mit 
Vorderkante der Spanten oder der Aussteifungen abschneiden. Die 

I' ertika/se/mW 

A-8 

. ,Ilif/It/Jro/·' , 

lJorilon/at$cll nill I~ 

Fig. 21. TIol'dwand · u nd ,'chottisolicl'Ung mit Luftraulll 
hintcl' de r I -olierung . 

Zwischenraume, die zwischendiesen Thermosbaukorpern und denSpanten 
oder Aussteifungen noch verbleiben, werden mit Thermosleichtbeton 
ausgestampft. Dadurch wird der Zellenkorper nach Erhartung dieser 
Masse zwischen den Spanten festgehalten. Er ist dann in gewisser 
Beziehung infolge der Verbundwirkung des Zements mit dem Schiffs
korper zu einem Korper zusammengewachsen. 

Vor dieser ersten Schicht der Isolierung und vor den Spanten 
bzw. Aussteifungen durchlaufend wird eine zweite Schicht aus 1solier

II 

korpern angeordnet, 
und zwar derart, daB 
die Fugen dieser 1so
lierkorper sich nur 
mit den Spanten oder 
Aussteifungen kreu
zen, nicht aber mit 

Fig. 22. Bordwand und Schottisolierung diesen korrespon-
fest herangebaut. dieren, und ferner so, 

daB die Fugen dieser 
zweiten Schicht auch versetzt angeordnet sind im Ver-

l" ' rliklllstlmW haltnis zu den Fugen der ersten, an clie AuBenhaut 
herangebauten Schicht. Durch diese Anorclnung wird 

eine ganz gleichmaBige Verteilung des Warme- und Kaltedurch
ganges erzielt, d. h. es ist erreicht, daB durch die Spanten oder Aus
steifungen, die ja wesentlich schwacher isoliert sind als die 
Zwischenfelder, keine groBeren Warmeausstrahlungen nach dem Raume 
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hin erfolgen, als zwischen ihnen, weil in den vor ihnen durchgefuhrten Luft
schlchten eine ganz gleichmaBige Verteilung der Temperatur erfolgt. Zwi
schen der hinteren und vorderen Schicht wird ein 2 bis 3 cm breiter Raum 
gelassen. Dieser Raum wird bei der Ausfuhrung der zweiten Schicht 
mit pulverisierter, gebrannter Kieselgur od. dgl. ausgefullt, so daB uberall 
ein ganz hermetischer AbschluB erfolgt. Die Befestigung dieser zweiten 
Isolierschicht geschieht durch 
Eisenarmierungen, die yom 
Boden bis Deck durchlaufen 
oder durch horizontal zwi
schen den Leichtbetonschich
ten dieser Korper eingebaute 
Eisenarmierung. Die Eisen
armierungen konnen durch 
Halter oder in anderer geeig
neter Weise mit dem Schiffs
korper verbunden werden. Die 
Starke der Isolierung richtet 
sich nach der gewunschten 
Warmedurchgangsziffer. Da 
weder die Kosten, noch das 
Gewicht mit dem Werte der 
Isolierung proportional stei
gen, da vielmehr mit einer 
starkeren Isolierung das Ge
wicht nur urn ein ganz Ge
ringes wachst, etwa 10%, und 
der Herstellungspreis nur urn 
etwa 40 bis 50% des vergro
Berten Isolierwertes, ist drin
gend zu empfehlen, urn die 
dauernden Unkosten auf ein 

II orizo1ltalschlliU 

Fig. 23. U-Eisen an Bordwandverkleidungen 
Minimum zu beschranken und fur ausnehmbare Teilungswande. 
urn hochwertige Kuhlraume 
zu haben, die Isolierung moglichst gut herstellen zu lassen. Es ist eine 
Warmedurchgangsziffer von 0,2 bis hochstens 0,3 empfehlenswert. In 
Fig. 21 u. 22 sind Horizontal- und Vertikalschnitte durch eine AuBenhaut 
bzw. eine Schottverkleidung schematisch dargestellt. Zur Befestigung 
von Kuhlschlangen, Rohrleitungen, Kabeln oder Luftkanalen konnen die 
erforderlichen Aufhangeeisen ohne wei teres vorgesehen werden, jedoch ist 
es notwendig, diese Anker vor Einbau der Isolierung anzubringen. 

Die Fig. 23 stellt einen Horizontalschnitt durch die Bordwandver
kleidung eines Fischdampfers dar mit auf der Isolierung befestigtem 

3* 
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U-Eisen zur Aufnahme der Querschotten, sofern diese aus Holz
bohlen hergestellt werden. Damit durch die Anbringung des U-Eisens 

1111 ' II~L: .• ~ I'; ~~ 
Horizontal8chni.!t ~ 

VerlikalBchnitt 

keine warmeleitende Verbindung mit der ~ 
AuBenhaut entsteht, wird in der vorderen 
Isolierschicht ein kleiner Winkel mit einge
baut, und an dies em wird das U-Eisen mit 
versenkten Schrauben befestigt und spater 
derartig mit eingeputzt, daB es in der Lage 
ist, die auftretendE'n erheblichen Spannungen -tE~~~~~~~s-~ 
aufzunehmen. 

Wegen beiderseitiger Schottisolierung vgl. 
Fig. 24. 

Deckisolierung (s. Fig. 25). Fur Deck
isolierung gilt sinngemaB dasselbe wie fur 
Wandisolierung. Auch die Ausfuhrungs
form, die ganze Art der Einbringung ist 
dieselbe, nur daB fur den Einbau der 

Fig. 26. Bolzen fUr Auf
hangevorrichtungen. 

Isolierung eine provisorische Einrustung erforderlich ist (s. Fi g. 9 auf S. 19). 
Die Befestigung der Deckisolierung an dem Deck geschieht in der Weise, 

... 
I" .... Srhl1W a-b 

Sclm;1t 81mkrccht zt, den D ecksba/ken 

Fig. 25. Deckenisolierung. 

daB in 41 bis 42 em Abstand (Plattenbreite + Fuge) ein kleiner Flach
eisenanker am Decksbalken befestigt wird, der zur Aufnahme der ffir 
die Deckisolierung erforderlichen Rundeisenarmierung dient. 



Ausfiihrung einzelner Teile. 37 

Die Rundeisen zur Armierung werden in den zwischen 2 Korperreihen 
der unteren Schicht der Isolierung vorgesehenen ca. 2 bis 3 em breiten Fugen 
eingebettet. Naeh Erhartung des Fugenmortels bildet dann die Eisen
armierung mit der Leiehtbetonschieht der unteren Isolierschicht eine 
eisenarmierte Betonkonstruktion. Zur Aufhangung von Kiihlschlangen, 
Fleisch od. dgl. konnen die erforderlichen Aufhangeeisen ohne weiteres, 
wie auch bei den Wandverkleidungen, angebracht werden (vgl. z. B. hier
zu Fig. 26, Aufhangevorrichtung fUr Fleisch). 

Bodenisolierung (s. Fig. 27). Die Bodenisolierung in Kiihlraumen 
auf Schiffen kann 2 Zwecken dienen, einmal zur Verhiitung, daB Warme 
von darunterliegenden Raumen in den Kiihlraum steigt, und zum an
deren, daB die durch die AuBenhaut einstrahlende und durch die Deck
beplattung sich fortpflanzende Warme in den Kiihlraum iibertritt. 

Sofern im ersten FaIle unter Deck eine Isolierung nicht vorgesehen 
ist, wird es erforderlich, die Bodenisolierung ebenso kraftig zu machen 
wie die Bord- und Deckisolierung. Die Isolierung wird solchenfalls 
aus 2 Schichten hergesteIlt, die sich kreuzen. Die Schichten setzen sich 
aus nebeneinanderliegenden Reihen von Thermosbaukorpern zusammen. 
Zwischen je 2 Reihen werden durchlaufende Rillen gelassen, die mit 
Leichtbeton ausgefUIlt werden. Da sich die Reihen der beiden Isolie
rungsschichten kreuzen, kreuzen sich auch die Tragerippen zwischen 
den Reihen, sodaB nur an kleinen Flachen von etwa 8· 8 oder 5 • 5 em 
eine Dberdeckung der Rippen entsteht. An der Oberseite erhalt eine 
solche Bodenisolierung einen Estrich, Klinkerbelag od. dgl. Die Rippen, 
insonderheit die der oberen Schicht, erhalten Eisenarmierung, den 
jeweiligen in Frage kommenden Belastungen angepaBt. Zwischen den 
beiden iibereinanderliegenden Thermosbaukorperschichten wird eine 
etwa 2 bis 3 em starke Schicht von pulverisierter, gebrannter Infusorien
erde eingebettet. Hierdurch wird ein ganz hermetischer AbschluB herbei
gefiihrt. An den Wanden entlang werden in der Regel Rinnen herum
gefiihrt, in welchen das Abtauwasser von den Kiihlschlangen od. dgl. 

" tlueh a-~ 

Fig. 27. Bodeniwlierung. Vertikalschnitte. 

sich sammelt und nach dem Speigatt geleitet wird. Wellentunnel 
werden in gleicher Weise isoliert. 

Fig. 27 zeigt eine FuBbodenisolierung, Fig. 27 a ebenfalls cine solehe, 
nur mit der MaBgabe, daB unter der Thermosbauisolierung noch eine 
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oldichte Klebisolierung "Zeco" (Verfahren von Paul A. R. Frank) 
eingebracht ist. 
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Sofern es sich darum handelt zu verhuten, daB von dem Deck die 
durch die Au13enhaut in dieses einstromende Warme nicht in die Kuhl-
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raume eintritt, geniigt eine wesentlich schwachere Isolierung (s. Fig. 28). 
Diese wird aus einer Lage von Isolierkorpern hergestellt und tragt an 
der Oberseite, genau wie bei der starkeren Isolierung beschrieben, den 
FuBboden. Bei ganz groBen Raumen kann in Betracht gezogen werden, 
diese Isolierung nur in einer Breite von etwa 2 bis 3 m von der Bord
wand an gerechnet auszufUhren, wei I bei einer groBeren Entfernung eine 
Warmeiibertragung durch die Eisenbeplattung nicht mehr zu befiirch
ten ist. 

Tiiren und Luken. Fiir die Tiirkonstruktion auf Schiffen ist es 
auBerst wichtig, diese so durchzufuhren, daB ein Klemmen oder Fest
setzen der Tiiren infolge der wechselnden Feuchtigkeitsgrade nicht 
moglich ist. Die Fig. 15, S. 26 zeigt eine Tiir, wie sie sich fiir Schiffe 
gut bewahrt hat. Sie ist aus Blech zusammengebaut und im Innern 
mit Thermosbaukorpern mit dazwischenliegender, gebrannter Infusorien
erde ausgefiillt. - Fiir Luken gilt dasselbe, was von Tiiren gesagt ist 
(vgl. Fig. 29). 

Allgemeine Isolierung. Nach denselben Gesichtspunkten, wie Kiihl
raume isoliert werden, konnen auch diejenigen Deck- und Schotteile 
isoliert werden, die aus anderen Griinden gegen Warme- und Kalte
einstrahlung oder Schalliibertragung Schutz bieten sollen. In vielen 
Fallen geniigt aber eine wesentlich schwachere Isolierung als bei Kiihl
raumen. 

Selbstandige Thermosbauwande fUr Kiihlraume und fUr andere Zwecke. 
Da die Thermosbaukonstruktion in sich schon eine groBe Stabilitat be
sitzt, ist es ohne weiteres moglich, aus den Thermosbaukorpern selb
standige Wande, die von Deck bis Deck reichen, ohne Stahlbeplattung 
und ohne Stahlkonstruktion auszufiihren, nur die tragenden Konstruk
tionsstiitzen bleiben erforderlich. Der Aufbau solcher selbstandigen 
Wande geschieht ganz ahnlich wie die Ausfiihrung der Isolierung von 
Stahlschotten. Die Wande werden in der Regel bei Kiihlraumen aus 
2 voneinander getrennten Schichten aufgefiihrt, die Fugen sind sowohl 
der Rohe als auch der Lange nach versetzt angeordnet, zwischen den 
beiden Schichten wird wiederum eine Schicht aus pulverisierter, ge
brannter Kieselgur vorgesehen. In den Rorizontalfugen werden Rund
eisenarmierungen verlegt, die sich an den Enden der Wand an die Kon
struktionsteile des Schiffes anschlieBen. Falls eine solche Wand sehr lang 
ist, erhalt sie auBerdem noch senkrechte Armierungen, die sich an die Deck
und FuBbodenisolierung anschlieBen (Fig. 10 auf S. 20 u. Fig. 30). AuBer 
solchen starkeren Wanden fUr Kiihlraumisolierungen konnen auch ohne 
weiteres selbstandige Wande fUr Schott en (Fig. 31). Kesselschachte, Ma
schinenschachte und im Bereich der Wohnkammern ausgefiihrt werden. 
Sofern diese Wande aus fertigen Thermosbauplatten aufgefiihrt werden, 
ist der Arbeitsgang ein ganz ahnlicher. Wegen Kessel- und Maschinen-
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schachte vgl. Fig. 16 und 18 auf S. 27 bzw. 31 und wegen noch schwacherer 
Wande vgl. Fig. 17 auf S. 30. Wande im Bereiche von Wohnkammern, wo 
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Fig. 30. Wand zwiEchen zwei Kiihlraumen mit Decken· und FuBboden
AmchluB. 

es darauf ankommt, mit dem allergeringsten Gewicht auszukommen und 
nur moglichst diinne Konstruktionen zu haben, werden an Ort und Stelle 
gemaB Fig. 17 ausgefiihrt. An vereinzelten Stellen, wo es sich darum 
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handelt, Wasserschotten gleichzeitig feuersicher auszubilden, empfiehlt 
es sich auch, solche als selbstandige Thermosbauwande zu konstruieren. 
Hier mussen naturlich die in Frage kommenden Beanspruchungen in 
weitgehendstem MaBe berucksichtigt werden, so daB ein Wasserdruck 
von 7 bis 8 m aufgenommen werden kann (vgl. Fig. 12, 13 u. 31). 

Auch Bunkerwande lassen sich vorzuglich durch Thermosbaukon
struktion ersetzen, und zwar nicht nur die vertikalen Teile, sondern 
auch die geneigt liegenden. Durch den Ersatz del' Bunkerstahlwande 
durch Thermosbauwande wird diesen ohne Zweifel 
eine wesentlich gr6Bere Lebensdauer gegeben und 
die Bunker sind gleichzeitig gegen Warmeeinstrah
lungen geschutzt. Fig. 32 und 33 zeigen eine der
artige Anordnung. 

Auch auf Fischdampfern welden die Teilwande ..L. W.lIIHHIH 

zweckmaBig aus Leichtl::eton bergestellt. Sie wer
den dann kreuzweise mit Rundeisen armiert, an jeder 
Seite sauber geputzt und schlieBen sich mit Hohl-
kehlen sowohl an 

Horizon/alsc/lIIiU A- B 
V ertikalschni It 

den FuBbodenbelag 
wie an Deck- und 
Wandisolierung an. 
Zur Aufnahme von 
Bortern (horizontale 
Unterteilungen) der 
einzelnen Fischlager
facher erhalten diese Fig. 31. Selbstandiges Schott aus Thermosbaukorpern. 

Wande kleine, rip-
penartige, horizontal verlaufende Vorsprilnge, auf denen diese Unter
teilungsbohlen Auflagfr finden (vgl. Fig. 34 auf S. 44). 

Fig. 35 zeigt Vertikalschnitt durch eine Schottverkleidung mit 
Rippen fur Bortauflagerung. 

Selbstandige Deekenkonstruktionen. Auf Schiffen, wo aus konstruk
tiven Grunden eine Deckbeplattung aus Stahl fehlen kann und wo 
andererseits eine gute Isolierung gegen Warme- oder Kalteubertragung 
wunschenswert ist, empfiehlt es sich, die Thermosbaudecke als selb
standige Konstruktion zwischen den Decksbalken einzubauen. Diese 
Konstruktionen mussen sich naturlich den jeweiligen Verhaltnissen an
passen. So zeigt z. B. die Fig. 14 auf S, 25 eine selbstandige Decken
konstruktion uber einem Wasserballasttank. Diese Decke bietet gleich
zeitig einen wasserdichten AbschluB gegen die daruberliegenden Raume. 

AuBerdem eignen sich derartige selbstandige Decks ganz vor
zuglich fur Fischdampfer, und zwar im Bereich der Eis- und Fisch
raume. Die Deckenteile mussen gegen Kalte- und Warmeeinstrahlung 
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Fig. 32. Bunkerwandc in Thermosbau. 
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isoliert werden, und da Hi13t sich die Herstellung eines selbstandigen 
eisenarmierten Betondecks mit der Isolierung ganz vorzuglich ver
binden. Die Kosten eines solchen selbstandigen, die Isolierung in sich 

V t"rliJ.:u/scimi Ie 

~{~------Jocm--------f} 
(Jrundril/ 

schlieBenden Decks werden nur ganz 
unwesentlich groBer als die Kosten 
einer Isolierung, die unter einem 
Stahl- oder Holzdeck angebracht 
werden muB. Es werden daher 
ca. 60 bis 70 % des Wertes erspart, 
der fur Stahl- oder Bohlen-

Fig. 34. Zwischenwand auf Fischdampfern 
mit Horizontalvorsprlingen. 

Fig. 35. • chott·I 0-

Jierung mit Rippen 
fur Bort-A ufhtgerung. 

belag auBer der Isolierung sonst aufgewendet werden muB (vgl. 
Fig. 36). 

In Fallen, wo es sich z. B. darum handelt, 6 bis 7 m hohe Raume 
durch ein Zwischendeck zu unterteilen, urn dadurch eine bessere Lage
rungsmoglichkeit im Schiffe zu haben, insonderheit dann, wenn eine 

parallel zu dim Derksbalktn 
Vertikalschnitte 

Fig. 36. Selbstandige Deckenkonstruktion ohne Stahlbeplattung und ohne Holzbohlen. 
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solche Teilung in einem Kuhlraume durchgefiihrt werden muB, eignet 
sich ein selbstandiges Betondeck vorzuglich. Die Fig. 37 auf S. 41 
und Fig. 38 zeigen derartige Ausfiihrungsbeispiele. 

Zu den Decks gehort in gewisser Beziehung auch der Doppelboden. 

I ~T\-,:~:t2; ' "r* 
f1}J1 "" 

St;hnih'A-8 

Fig. 37. Selbstandiges Zwischendeck ohne Stahlkonstruktion in einem Kiihlraum. 

Es ist sehr gut moglich, ohne groBe Schwj,erigkeiten den Doppelboden 
wenigstens zum Teil, jedenfalls an denjenigen Stellen, wo er sonst sehr 
leicht der vorzeitigen 
Korrosion ausgesetzt 
ist, aus Eisenbeton 
herzustellen (s. Fig. 33 
Seite 43). 

Es geht weit uber 
den Rahmen dieser 
Schrift hinaus, aIle die 
Moglichkeiten aufzu
zahlen, die es auf den 

verschiedenartigen 
Schiffen fiir die An
wendung des Thermos
bauverfahrens gibt. 
Es sei daher nochmals 
darauf hingewiesen, 
daB leichte Betonkon-

Fig. 38. 
Anschlul3 eines selb t..indigen 
Zwi 'chcndecks ohne St a.hl
konstruktion und ohne ei ~ernc 

trinffer. 

struktionen oder sogar auch schwerere Eisenbetonkonstruktionen nach 
dem Thermosbauverfahren an all denjenigen Stellen sehr zu empfehlen 
sind, wo es sich darum handelt, gegen Warme, Kalte, Feuer oder 
SchaU' zu isoli'3ren oder vorzeitige Korrosion zu vermeiden. 

Wegen Isolierung von Unterziigen vgl. Fig. 49, 50 u. 51 auf S. 55. 
RohrdurchlaB durch Thermosbauwand vgl. Fig. 55 auf S. 59. 



Ktihlhauser, Ktihlschranke, Ktihlraume in vorhandenen 
Gebauden, Darren, Futtersilos, Ktihlwaggons u. dgl. 

Ktihlbauser. 
Bei der Anlage von Kuhlhausern, Darren u. dgl. ist die Kaltehaltung 

bzw. Warmehaltung von groBter Wichtigkeit, denn hiervon hangt es 
ab, ob die in den Darren zu trocknenden Gegenstande die Trocknung 
in guter, wunschenswerter GleichmaBigkeit erfahren. Andererseits spielt 
der Brennmaterialienverbrauch bei der heutigen Knappheit eine groBe 
Rolle. Dieser ist aber angenahert proportional dem Kalte- oder Warme
verlust, und es handelt sich hierbei urn dauernde Ausgaben in betracht
licher Hohe. - Bei der Errichtung solcher Baulichkeiten, besonders 
aber von Kuhlhausern, ist es daher wichtig, festzustellen, welcher 
Isolierwert in wirtschaftlicher Beziehung unter Berucksichtigung der 
Herstellungskosten des betreffenden Bauwerkes der gunstigste ist. 1m 
allgemeinen kann man den geforderten Isolierwert mit den gebrauch
lichen Isoliermaterialien wie Kork, Blatterholzkohle, Torf, Glas
wolle usw. herstellen. Dasselbe gilt auch fur den Thermosbau. 
Wahrend bei der Anwendung der ersteren Isoliermaterialien der 
Isolierwert, d. h. die Starke der Isolierschichten, ungefahr proportional 
zu den Kosten ist, wachsen diese bei Verwendung des Thermosbaues 
fur bessere Isolierwerte nur urn ein Geringes. Ein Kuhlhaus oder Kuhl
raum in Thermosbau ist unter Einbeziehung der Herstellungskosten 
ungefahr urn soviel wirtschaftlicher, als die Isolierung wirksamer gegen 
Kalteverlust ist. 

Wenn z. B. eine Isolierung mit einer Warmedurchgangsziffer k = 0,3 
etwa 300 M. pro Quadratmeter kostet, so kostet dieselbe Isolierung mit 
einer Warmedurchgangsziffer k von 0,2 nur etwa 350 M. pro Quadrat
meter. (Diese hier genannten Preise stellen keineswegs den in Frage 
kommenden Preis an sich dar, sondern sind nur zum Vergleich ange
fuhrt.) Mithin bedeutet eine Verbesserung der Warmedurchgangsziffer 
urn ein Drittel eine Verteuerung von nur einem Sechstel des Preises. 
Von groBter Bedeutung ist es in denjenigen Fallen, wo die Raumfrage 
ausschlaggebend ist, daB die Verbesserung der Isolierung in den eben 
angefuhrten Grenzen keinen groBeren Raum einnimmt, sondern da
durch entsteht, daB nur die Anzahl der in den Thermosbaukorpern 
herzustellenden Zellenunterteilungen vergroBert wird. Hierin liegt auch 
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der Grund, weshalb der Preis nicht proportional dem Isolierwert 
steigt. Das hier uber den Isolierwert Gesagte gilt fUr alle 
Umfassungen eines Raumes, also fur Wande, Decken, Boden und 
Turen. 

So wichtig wie die gute Isolierung an sich ist Haltbarkeit und die Ge
wahr fUr Standigkeit der Isolierung und dafur, daB der errechnete 
Isolierwert auch tatsachlich erreicht wird. Bei Isoliermaterialien, die 
als Schuttgut zwischen 2 Wande eingestampft werden, z. B. Blatter
holzkohle, Korkschrott, Glaswolle o. dgl., besteht die Gefahr, daB diese 
mit der Zeit etwas zusammensacken, wodurch eine Verschlechterung 
des Isolierwertes eintritt, vor allen Dingen aber bilden sich dann an 
den hochstgelegenen Stellen Luftriiume, in deren Bereich Isolierung 
uberhaupt nicht mehr vorhanden ist. Dieser Dbelstand wird bei dem 
Thermosbau vermieden, weil die eigentlich isolierenden Zellenkorper 
nach ganz bestimmten Gesichtspunkten unterteilt sind. Fur verschie
dene Unterteilungen liegen ganz bestimmte Warmeleitzahlen}, vor, so 
daB ein Irrtum hinsichtlich des Isoliergrades kaum moglich ist. Beim 
Aufbau der a\ls 2 dicht nebeneinander angeordneten Wanden bestehen
den Isolierung sind die Thermosbaukorper so angeordnet, daB die Fugen 
sich niemals decken, sondern nur kreuzen. Der zwischen den beiden 
Wanden offengelassene Raum von 2 bis 3 cm Starke wird mit gebrannter, 
pulverisierter Kieselgur 0:1. dgl. au sgefUllt , so daB jede Unebenheit und 
jede kleine Offnung abgedichtet wird. Die Thermosbauweise ermoglicht 
es durch die Eckausbildungen von Decke und Wand, daB beim etwaigen 
Zusammensacken der Kieselgurfullung zwischen den beiden Wand en 
sich diese von oben automatisch nachfullt, weil uber dieser Schicht 
ein Reservoir fUr solches Material baulich geschaffen ist. 

Aus diesen allgemeinen Erorterungen durfte zur Genuge hervor
gehen, daB die Thermosbauweise geeignet und berufen ist, bei der 
Ausfuhrung von Kuhlhausbauten und auch von Darren in erster Linie 
in Betracht gezogen zu werden. Die bisher fertiggestellten Bauten 
haben das oben Angefuhrte praktisch bestatigt. 

Die AusfUhrungen sind auBerst einfach. Hinsichtlich der Preis
gestaltung sei nochmals besonders darauf hingewiesen, daB das geringe 
Gewicht des Thermosbaues fUr die GesamtausfUhrung insofern von aus
schlaggebender Bedeutung sein kann, als die tragenden Konstruktionen 
leichter und in Zusammenhang damit die Fundierungen schwacher aus
gefuhrt werden konnen. Nachstehend sollen die Konstruktionen der 
einzelnen Bauteile eines Kuhlhauses oder eines Kuhlraumes kurz be
schrieben werden. 

Wande. Die Thermosbauwande, an sich keine tragende Konstruk
tion, dienen lediglich als Begrenzungswande der einzuschlieBenclen, nutz
baren Raume. 
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Sie besitzen in sich aber diejenige Festigkeit, die erforderlich ist, 
um der in solchen Gebauden von auBen und innen in Frage kommenden 
mechanischen Beanspruchung geniigend Widerstand zu leisten. Die 

Fig. 39. SchematiEChe Dar
~tellung veuchi€dener Kon
struktionen von Kiihlhaus-

wanrlen (Grundril.l). 

Wandflachen werden im Innern sauber 
geglattet und sind soweit wasserdicht, daB 
die Reinigung mit einem unter hohem 
Druck stehenden Wasserstrahl vorgenom
men werden kann. Irgendwelche Fugen 
und Schmutzwinkel, in welche sich Un
geziefer, schlechten Geruch verbreitender 
Durat oder sonstige Schadlinge festsetzen 
konnen, sind vermieden. Die Wande bieten 
daher die beste hygienische Form fiir ein 
Kiihlhaus. Die tragenden Teile innerhalb 
des Gebaudes werden je nach Bedeutung 
des betreffenden Bauwerkes als Mauer
pfeiler, Beton-, Eisen- oder Holzstiitzen 
ausgebildet. Die tragenden Teile werden 
aber so von den Thermosbauwanden um
schlossen, daB eine Durchleitung von Kalte 
und Warme nicht in Frage kommt, viel
mehr ist die Temperatur an der inneren 
Wandflache des Kiihlhauses iiberall gleich. 
Dies wird durch die Anordnung der Luft
schichten erzielt und ist wohl nur beim 
Thermosbau mit solcher GleichmaBigkeit 
erreich bar. 

Die Wande selbst werden aus 2 oder 3 
voneinander getrennten Schichten, also in 
gewisser Beziehung aus 2 oder 3 getrennten 
Wanden ausgefiihrt (vgl. Fig. 39a-d, 40, 
41, 42). 

Fig. 39a zeigt einen Horizontalschnitt durch eine Thermosbauwand 
mit Mauerpfeilern, b mit Betonpfeilern, c einen solchen mit Holz
stiitzen, d einen Horizontalschnitt mit Eisenstiitzen, die Fig. 40 die Eck
verbindung zwischen a Wand und Wand b, Decke und Wand und c Boden 
und Wand. (Es handelt sich hierbei nur um Schemaskizzen.) Die An
zahl der Unterteilungen (Zellen) in einem Korper hat in statischer 
Hinsicht nichts mit der Konstruktion zu tun, sondern kommt nur fiir 
den Grad der zu erzielenden Isolierung in Betracht. Der Aufbau geht 
so vor sich, daB zunachst die tragenden Elemente aufgefti.hrt und 
daB dann die Thermosbaukorper in gewisser Beziehung als Fachwerk
auffiillung aufgebaut werden. Je nach Bedeutung des Gebaudes werden 
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in den Horizontalfugen diinne Eisenarmierungen eingelegt, die ihrer
seits mit den tragenden Teilen des Bauwerkes verbunden werden, so 
daB die Thermosbauwand im fertigen Zustand eine eisenarmierte Platte 
darstellt, die in der Lage ist, ganz bedeutende Spannungen nach allen 

b 

Roor u.l'ulz2cm 
b 

Zwischen a Wand und Wand, b Wand und Decke, c Wand und Boden. 
Fig. 40. Schematische Darstellung verschiedener Eckausbildungen. 

Richtungen hin aufzunehmen, wodurch sie den allerbesten Schutz gegen 
RiBbildung u. dgl. gewahrleistet. Der Aufbau der Thermosbauwand 
geschieht so, daB zunachst die unterste Korperreihe, die aus 2 durch 
eine 2- bis 3-cm-Fuge voneinander getrennten Schichten besteht, ver
setzt wird. Die eine Schicht ist hierbei nur halb so hoch wie die andere, 

Pohlmann, Thermosbau. 4 
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Fig. 41. Kiihlhauswand (in Ausfiihrung) mit eingebauter Tiir. 

so daB die Horizontalfugen sich nicht decken. Hierbei wird der zwischen 
den beiden Wanden gelegene Hohlraum mit gebrannter, toniger, pulveri-

Fig. 42. Kiihlhauswand (in Ausfiihrung). 
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sierter Kieselgur oder Ahnlichemausgefiillt. Damuferfolgt das Ver
setzen der weiteren Korper, bis die Wand hoch ist. Sind die Wande 
in dieser Weise fertiggestellt, dann wird nach Herstellung des Decken
putzes der auBere und innere Wandputz angebracht und zweckmaBig 
innen sauber geglattet, auBen aber als rauher Kamm- oder Besenputz 
aufgebracht. 

In den beschriebenen Teilen handelt es sich um AuBenwande. Innen
wande konnen im allgemeinen schwacher hergestellt werden. In Fig. 43 
ist ein Horizontalschnitt durch eine Trennungswand in einem Kiihl
raum dargestellt. Die Starken werden den 
jeweiligen Anforderungen angepaBt. 

BOden. Die Bodenkonstruktion eines Kiihl
hauses oder einer Darre muB den in Frage 
kommenden Beanspruchungen entsprechend 
stark konstruiert sein. Es werden auch hier 
2 voneinander getrennte Schichten aus Ther
mosbaukorpern verlegt, jedoch mit der MaB
nahme, daB diese Korper sich kreuzen, damit 
an keiner Stelle Fuge auf Fuge liegt. Auch Fig. 43. Innenwande in 
zwischen diesen beiden Korperschichten wird Thermosbau. 

ein Zwischenraum gelassen, der mit pul-
verisierter, gebrannter Kieselgur od. dgl. ausgefiiUt wird. 

Die Betonschicht der Thermosbaukorper der oberen Schicht wird 
schon als Platte des Thermosbaukorpers mit Rundeisen sach- und fach
gemaB armiert, ebenso wird die Betonplatte in einer solchen Starke 
und einem solchen Mischungsverhaltnis hergestellt, daB sie in der Lage 
ist, die in }i'rage kommenden Lasten und StoBe aufzunehmen. Damit 
die leichteren Teile des Thermosbaukorpers wie IIolzrahmen und die 
eingeschobenen Teilungswande dureh den Druck nicht in Mitleiden
schaft gezogen werden, wird . .mnachst die unterste Schicht der Thermos
baukorper mit entsprechend groBen Zwischenraumen so verlegt, daB 
zwischen den einzelnen Thermosbaukorperreihen durchlaufende, etwa 
5 bis 10 cm breite Rillen entstehen. Diese Rillen werden mit Leicht
beton ausgestampft. 

Bei minderwertigem Baugrund oder nicht geniigend feRter Unter
konstruktion werden diese Rippen auBerdem noch mit Eisen armiert, 
darauf erfolgt die Verlegung der zweiten Schicht mit einer Zwischen
lage aus dem pulverisiertem Material, auch in Reihen, so daB zwischen 
je 2 Reihen Thermosbaukorpern wiederum eine Rille von 5 bis 10 cm 
Breite entsteht, jedoch so, daB die oberen Reihen sich mit den unteren 
kreuzen. Diese Rillen werden auch wieder mit einem leichten Beton 
ausgestampft und gegebenenfalls mit Eisen armiert. Die Anordnung 
bei der oberen Schicht ist so getroffen, daB die Betonplatten der Thermos-

4* 
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baukorper, die an der Oberseite liegen, direkt mit den eingestampften 
Rippen fest verbunden werden, so daB unabhangig von den darunter
liegenden Thermosbaukorpern eine eisenarmierte Betonrippenplatte ent
steht. Der so hergestellte Boden erhalt an der Oberseite, je nach Wunsch, 

.,1 

Fig. 44. 

d 

chllitt tt- b. 

eh Olatische Darstellung einer 
Boden isolierung. 

entweder einen Zement-
estrich oder einen FuB
bodenbelag aus Asphalt
platten oder dergl. Die 
Fig. 44 gibt ein schema
tisches Bild von der hier 
beschriebenen Anord
nung. Der AnschluB der 
Bodenkonstruktion an 
die Seitenwande ist be
reits in Fig. 40 c darge
stellt. ZweckmaBig ist es, 
wenn die Estrichschich-
ten, genau wie bei den 
Wanden, mit Rabitz
gewebe armiert werden. 

Decken. Die Decken in Kiihlhausern konnen unter Verwendung von 
verschiedenen tragenden Materialien ausgeffihrt werden. Es kommen 
III Betracht: 

a) eiserne Trager mit dazwischenliegenden Betonplatten, 
b) Eisenbetondecken, zweckmaBigerweise Rippendecken und 
c) Holz balken. 
Aile 3 Arten Decken lassen sich unter Verwendung der Thermos

bauweise ausfiihren. In Fig. 45 ist eine Deckenkonstruktion unter Ver
wendung von eisernen Tragern dargestellt. Diese haben an sich in

Fig. 45. Deckenkonstruktion mit Thermo· 
baukorpern zwischen eiserncn Triigcrn. 

folge der groBen Nutzlast 
und der meistens groBen 
Spannweite ein hohes Profil. 
Es ist, wie die Skizze zeigt, 
dazu ausgenutzt, die Isolier
korper zwischen den Tra
gern nnterzubringen, und 
zwar derart, daB fiber diesen 

Isolierkorpern bis einige Zentimeter fiber dem Tragerflansch noch so
viel Platz vorhanden ist, daB hierfiber die tragende eisenarmierte Beton
decke ausgeffihrt werden kann. 

An der Unterseite erhalt die Decke Doppelleistenzellen mit 2 fiber
einanderliegenden, in sich abgeschlossenen Luftschichten, so daB die 
durch die Tragerquerschnitte mehr ausstrahlenden Kalte- oder Warme-
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Fig. 46. Kiihlhausdecke zwischen Holzbalken. 

einheiten in den Luftschichten derart verteilt werden, daB die Tem
peratur an der Deckenunterschicht an allen Punkten die gleiche ist. 
An der Oberseite kann die Decke Zementestrich, Fliesenbelag 
od. dgl. erhalten; an der Unterseite wird ein Deckenputz aus Gips oder 
Zementmortel hergestellt. 

Bei Wahl einer eisenarmierten Betondecke wird die Konstruktion 
am zweckmaBigsten in Form einer Eisenbetonrippendecke durchgefuhrt. 
Die Thermoszellenkorper werden dann in ahnlicher Weise fUr die Her
stellung der Decke verwendet wie z. B. bei Hohlsteindecken, d. h.solche 
Korper werden in Reihen, von einem Auflager bis zum anderen Auf
lager durchreichend, derart verlegt, daB zwischen 2 solchen Zelienkorper
reihen etwa 10 bis 12 cm breite Rillen in Hohe dieser Zellenkorper 
entstehen. In diese Rillen hinein werden die erforderlichen Armierungs
eisen der Decke zunachst verlegt, und daraufhin werden die Rillen mit 
Konstruktionsbeton ausgeschuttet und aft der Oberseite anschlieBend 
die erforderliche Deckenplatte, ebenfalls eisenarmiert, hergestellt. Fur 
diese genugt im allgemeinen eine Starke von 6 bis 8 cm. Nachdem der 
Beton erhartet ist, wird die provisorische Einrustung weggenommen, 
und es werden an der Unterseite, ahnlich wie bei der Decke unter a, 
Doppelleistenzellen mit einer oder mehreren Luftschichten angebracht. 
Die Befestigung dieser Leistenzellen an den Betonrippen erfolgt durch 
kreuzweise Vernagelung. Zu diesem Zwecke werden in den Betonrippen 
zwischen den Armierungseisen etwa 2 cm breite und 3 bis 4 cm hohe 
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Holzlatten einbetoniert. An der Unterseite erhalt diese Decke einen 
sauberen Deckenputz und an der Oberseite Zementestrich, Platten
belag od. dgl. (vgl. Fig. 47 und auch Fig. 5 auf S. 10). 

Anschh,lB der Decke an Thermosbauwand s. Fig. 48. 
Die Decken konnen auch unter 

Verwendung von Holzbalken als 
tragendes Element hergestellt wer-
den. An der Oberseite kann dann ein 
HolzfuBboden verlegt werden, jedoch 
wiirde dies nicht sehr hygienisch 

Fig. 48. 

Anschlu13 der 
Betond eke an 
erne Thermos· 

bauwand. 

sein, da in den Fugen alles mogliche Ungeziefer und Bazillentrager 
unterkommen konnen. Es ist daher zweckmaBig, iiber diesen Holz
balken hinweg eine eisenarmierte 6 bis 8 cm starke Betondecke herzu
stellen. Die Raume zwischen den Holzbalken werden wiederum zur 
Unterbringung der Thermosbaukorper benutzt. An der Unterseite er
halten auch die Holzbalken Thermosleistenzellen, die einfach unter
genagelt und dann verputzt werden. An der Oberseite kann wiederum 
Zementestrich od. dgl. vorgesehen werden (vgl. Fig. 40, Schnitt b, S. 49). 

Die eben beschriebenen Decken stellen vollwertige lsolierungen dar. 
Sie gestatten also, daB iibereinanderliegende Raume ganz verschiedene 
Temperaturen haben. Es ist daher moglich, in einem Raum Kiihlware 
zu lagern und in dem dariiberliegenden Raume irgendein anderes Gut, 
welches keine oder eine wesentlich geringere Kiihlung gebraucht. 

Die Moglichkeit der Lagerung verschiedenwertiger Materialien ist 
an sich sehr zweckmaBig, jedoch wird es oft mit Riicksicht auf die 
hoheren Kosten vorkommen, daB der Bauherr auf eine so starke lsolie
rung der Zwischendecken verzichtet. Fiir diesen Fall konnen in allen 
3 Ausfiihrungsformen die Thermosbaukorper zwischen den tragenden 
Balken oder Rippen wegfallen, so daB an der Unterseite nur noch die 
Thermosleistenzellen als Putztrager bleiben und an der Oberseite die 
eisenarmierte Betondecke mit dem FuBbodenbelag. 1m iibrigen wiirde 
die Ausfiihrung dieselbe bleiben. Die Kostenersparnis ist nicht so groB 
wie der Wert der eingebauten Thermosbaukorper, denn an Stelle dieser 
ist es erforderlich, entweder eine provisorische Einriistung einzubauen 
oder bei den Eisenbetonrippendecken Rahmenzellen zu verwenden. Es 
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ist damit zu rechnen, daB die Ersparnis etwa 60% des Isolierkorper
wertes betragt. Der AnschluB der Deckenkonstruktion an die Wand-

Fig. 49. I soli rung eines Eisonbeton· 
Untel'zugs mit Thermosbau

kOrpem. 

isolierung ist aus Fig. 40 ersichtlich, er muB im iibrigen den jeweiligen 
Verhaltnissen sorgfaltigst angepaBt werden. 

Die Deckenunterziige brauchen nur dann isoliert zu werden, wenn 
eine hochwertig isolierte Decke notwendig ist. Die Fig. 49, 50 und 51 
zeigen die verschiedenen Mog
lichkeiten derartiger Isolie
rungen. Bei eisernen Tragern 
ist es zweckmaBig, diese auf 
den Unterzug zu legen, wie 
die Fig. 51 zeigt, und die Iso
lierung iiber den Unterzug 
durchgehen zu lassen. Das
selbe ist bei der Verwendung 
von Holzbalken zweckmaBig. 
Kommt dagegen eine Beton
konstruktion in Betracht, so ist 
es vorzuziehen, auch die Eisen
betonunterziige mit einer IS9-

Fig. 50. I olierung eines ei em en 
nterzug im Schiff bau. 

lierung zu umgeben (s. Fig. 49). iii i ii III Ii Ii iii Bei der Ausfiihrung wird 
zweckmaBig so verfahren, daB .< . ·.X 

die Isolierkorper schon in die ':, 
Schalung hineingebaut wer- :' ;-:',: ':~ 
den, und daB der Beton direkt ',' ~ ; 
gegen die Isolierkorper ge
stampft wird. Dadurch wer
den sie fest mit dem Kon
struktionsbeton verbunden. 

Fig. 51. Isolierung eines eisemen Unterzugs. 
bei dem die Hauptisolierung iiber diese hinweg 
geht und die Leistenzellen unten herumgefiihrt 

sind. 

Dacher. Die Dacher sind bei Kiihlhausern im allgemeinen flach . 
Sie haben daher Ahnlichkeit mit der Deckenkonstruktion und werden auch 
ahnlich ausgefiihrt, s. Fig. 40 auf S. 49 (beide Schnitte). Sofern es sich um 
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die Herstellung von Eisenbetondachern handelt, wird sogar dieselbe 
Konstruktion verwendet wie bei den Decken, nur mit Riicksicht dar
auf, daB die groBten Warmeeinstrahlungen durch das Dach kommen 
konnen unter Verwendung einer starkeren Isolierung. Urn dies zu er-
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Fig. 52. Kiihlraumtii.r in Holz. 

zielen, geniigt es, zwischen den Rippen Zellenkorper mit einer groBeren 
Anzahl von iibereinanderliegenden Luftschichten einzubauen. 

Meistens wird wegen der geringeren Kosten ein Holzdach gewahlt 
werden (s. Fig. 40). Die Thermoszellenkorper sind wiederum zwischen 
den Sparren eingebaut, die Dachschalung, die aus gespundeten Brettern 
hergestellt ist, liegt direkt auf den Sparren, und an der Unterseite 
sind wiederum Doppelleistenzellen, die gleichzeitig Putztrager sind, vor-
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gesehen. Auch hier ist die Isolierung mit Rucksicht auf die gro13te 
Warmeeinstrahlung erheblich starker durchgefuhrt. Urn den Raum gut 
auszunutzen, werden die oberen Begrenzungsflachen des Dachraumes 
eine Parallele zur Dachhaut darstellen. Dies ist die billigste Kon
struktion, und die Isolierung ist gleichma13ig. 

Es sei nochmals darauf hingewiesen, da13 es zweckma13ig ist, gerade 
bei der Ausfuhrung des Daches eine moglichst gute Isolierung durch
zufuhren, weil mit Rucksicht auf den AnfaH der Sonnenstrahlung der 
Wert tl - t2, d. h. die Temperaturdifferenz zwischen der Dachhaut und 
unterer Deckenflache, am allergro13ten ist. 

Turen. Kuhlraumturen werden ebenfalls nach dem Thermosbau
prinzip hergestellt. Gut schlie13ende und dabei leichtgehende Turen 
sind fur Kuhlraume von gro13ter Wichtigkeit. Es ist daher eine Um
konstruktion der bisher ublichen Turen erfolgt, so da13 infolge von 
Quellen oder sonstigem Ausdehnen des Materials ein Festsitzen der 
Turen nicht mehr moglich ist. Die Tur wird so konstruiert, da13 die 
Dichtung nicht durch keilformig gegeneinanderliegende Flachen erzielt 
wird, sondern durch Auflegen von Dichtungsschienen auf ebene ge
eignete Unterlagen, die parallel zur Flache der Tur liegen. Die Dich
tung erfolgt dann durch festes Herandrucken der Tur mit ihren Schienen 
gegBn diese Flachen. Die au13ere Konstruktion der Tur kann sowohl in Holz 
als auch in Eisen ausgeftihrt werden (s. Fig. 15 und 52 auf S. 26 bzw. 56). 

Fig. 15 stellt mit ihren 3 Unterteilungen Ansicht-, Vertikal- und 

Fig. 53. Einbau einer Tiir in oine Kiihlhauswand. 
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Fig. 54. Kiihl chrank. 
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Horizontalschnitt einer solchen Till dar, deren Konstruktionsteile in 
Eisen hergestellt sind, Fig. 52 mit ihren 3 gleichen Unterteilungen eine 
Till, deren Konstruktionsteile aus Holz gefertigt sind. 

Bei beiden Tillen wird die eigentliche Isolierung dadurch erzielt, 
daB der innere groBe Hohlraum durch Thermosbaukorper ausgefiillt 
wird. Die zwischen diesen Korpern sich ergebenden geringfugigen Hohl
raume werden mit pulverisierter, gebrannter Kieselgur oder Ahnlichem 
fest ausgefullt. Diese Konstruktionen haben sich in beiden Ausfuhrungen 
gut bewahrt. Die Turen gehen leicht, klemmen sich nicht fest, schlieBen 
sehr gut dicht und isolieren auch vorzuglich. Die VerschluBmoglichkeiten 
konnen verschieden sein. Auf den Figuren sind solche, wie sie bisher 
allgemein ausgefuhrt wurden, dargestellt. Ahnlich wie TUren konnen 
auch Ladeluken, Deckel od. dgl. konstruiert werden. 

Kiihlschranke. 
Kiihlschranke sind in gewisser Beziehung Kuhlhauser in kleinen 

Abmessungen. In der Regel werden solche Kuhlschranke fest einge
baut, sie konnen aber auch transportabel hergestellt werden. In beiden 
Fallen ist wenig Platz fUr die Wand, 
Boden und Deckenstarken vorhanden. 
Es muB daher darauf gesehen werden, 
daB eine gute Isolierung in moglichst 
dunnen Wanden usw. untergebracht 
wird. Dies ist dadurch erreichbar, daB 
die Thermosbaukorper eine groBere An
zahl hintereinandergeschalteter Luft
schichten von geringer Starke erhalten. 
1m ubrigen ist das Prinzip der Kuhl

Fig. 55. RohrdurchlaB durcb 
eine Thermosbauwand. 

schrankisolierung genau dasselbe wie bei Kuhlhausern. Selbst Turen 
nnd Befestigungsmoglichkeiten bleiben unverandert. Es sei darauf hin
gewiesen, daB in die Isolierung hinein aIle erforderlichen Aufhangevor
kehrungen u. dgl. gebaut werden konnen. In Fig. 54 ist ein solcher 
Kuhlschrank dargestellt; Fig. 55 zeigt einen RohrdurchlaB durch eine 
Thermosbauwand. 

Kiihlraume in vorhandenen Gebauden. 
Oft kann es vorkommen, daB vorhandene Raume, die bisher anderen 

Zwecken dienten, als Kuhlraume benutzt werden sollen. In derartigen 
Fallen'ist es notwendig, Wande, Decken und Boden sorgfaltig gegen 
Ausstrahlung der Kalte zu isolieren. Dies kann sehr gut durch Thermos
bau erfolgen, und zwar in der Weise, daB gegen die vorhandene Kon
struktion einfach Thermosbaukorper mit einseitiger Betonschicht an-
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gebaut werden. Es bleibt auch zweckmaBig, hier die Thermosbau
korper in 2 ubereinanderliegenden Schichten bzw. Wanden anzuordnen, 
so daB an keiner Stelle durchlaufende Fugen vorhanden sind. Da die 
Wand- und Bodenflachen in Landbauten im allgemeinen ohne Vor
spriinge sind, ist die Ausfuhrung einer derartigen Isolierung sehr ein
fach und hat im ubrigen sehr viele Ahnlichkeit mit der Auskleidung 
von Kuhlraumen auf Schiffen (s. Fig. 24,29 und 31 auf S. 36, 38 bzw. 41). 

Die Anker fur die Befestigung von Kuhlschlangen, Rohr- und Licht
leitungen, LuftkanlUen oder fur Aufhangevorkehrungen fUr Fleisch usw. 
sind ohne weiteres anzubringen. Die Befestigung der Isolierung unter 
Deck muG dagegen den jeweiligen Verhaltnissen angepaGt werden. 

Kiihlwaggons. 

Die Thermosbau-Isolierung eignet sich auch vorziiglich zur Isolie
rung von Kuhlwaggons; und zwar fUr gewohnliche Guterwagen, fiir 

V erlikal8ch1liU 

H ori1lM1ta18chniU 

Fig. 56. Thermosbauisolierung bei Giiterwagen. 

Eisenbeton-Kiihlwagen und auch fiir Giiterwagen, die aus Holz und 
Eisen neu gebaut werden. Die Fig. 56 zeigt eine Isolierungsform. 

AuGer den hier angefuhrten mogen in der Praxis noch eine ganze 
Reihe anderer Falle vorkommen, wo eine gute Isolierung zur Verhutung 
von Kalte- oder Warmeubertragung notwendig .ist. Diese Falle konnen 
den vorstehenden Ausfuhrungen immer angepaGt werden, wie auch 
umgekehrt der Thermosbau den jeweiligen Verhaltnissen, 
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Bei Hochbauten im allgemeinen wie Siedlungsbauten, anderen Wohn

bauten, Landhausern, Fabriken, Krankenhausern und allen Arten Bauten 
ffir die Tropen und arktischen Gegenden haben die Thermosbaufabrikate 
sehr vielseitigen Absatz. Sie werden angewendet zur Herstellung von 
Wanden, Decken und Dachern. 

Wande werden ausgefiihrt aus Thermosbaukorpern, Thermosbau
platten und als Thermosleichtbauten. 

Zur Herstellung von Wanden aus Thermosbaukorpern werden die 
Normalien verwendet, wie sie aus der Fig. 57 auf S. 62 ersichtlich sind. 
Mit diesen Normalien sind die BaumaBe gemaB Tab. V ausfiihrbar. 
Andere BaumaBe konnen selbstverstandlich bei HersteIlllng der Kor
per beriicksichtigt werden. 

Tabelle V. 
Langenma.Be fUr Thermosbaukorper (Pfeilerma.Be). 

25cm =25 205cm = 5x25+ 2x37+ 6 
37 " = 37 207" = 8x25+ 7 
51" = 2 X 25 + 1 215 " = 25 + 5 x 37 + 5 
63" =37+25+ 1 217 ,,(216)= 4 x 25 + 3 x 37 + 6 

219 7 x 25 + 37 + 7 
227" 6x37+ 5 ' 

75 2 X 37 + 1 
77 3x25+2 
89 2x25+37+ 2 229 3x25+ 4x37+ 6 

101 " 1 X 25 + 2 X 37 + 2 231 " 6 x 25 + 2 x 37 + 7 
103 " 4 X 25 + 3 233" 9x25+ 8 
113 ,,(116)= 3 X 37 + 2 241 " 2 x 25 + 5 x 37 + 6 
115 " 3 X 25 + 37 + 3 243 5x25+ 3x37+ 7 
127 " 2 X 25 + 2 X 37 + 3 245" 8x25+37+ 8 
129 5 X 25 + 4 253" =25+ 6x37+ 6 
139 1 X 25 + 3 X 37 + 3 255 = 4x25+ 4x37+ 7 
141 4 X 25 + 37 + 4' 257 = 7 x 25 + 2 x 37 + 8 
151 4 X 37 + 3 259 = 10 x 25 + 9 
153 " 3 X 25 + 2 X 37 + 4 265 7x37+6 
155 " 6 X 25 + 5 267 3x25+ 5x37+ 7 
165 ,,(166)= 2 X 25 + 3 X 37 + 4 269 6x25+ 3x37+ 8 
167 " 5 X 25 + 37 + 5 271 9x25+37+ 9 
177 = 25 + 4 X 37 + 4 279 2 x 25 + 6 x 37 + 7 
179 " 4 X 25 + 2 X 37 + 5 281 " 5 x 25 + 4 x 37 + 8 
181 7 X 25 + 6 283 8x25+ 2x37+ 9 
189 " 5 X 37 + 4 285 = II' x 25 + 10 
191 3 X 25 + 3 X 37 + 5 291" = 25 + 7 x 37 + 7 
193 " 6 X 25 + 37 + 6 293 4 x 25 + 5 X 37 + 8 
203 2x25+ 4x37+ 5 295" = 7x25+ 3x37+ \} 
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297 em 
303 
305 
307 
309 

Wohnhauser und andere Hoehbauten. 

= 10 x 25 + 37 + 10 
8 x 37+ 7 
3x25+ 6x37+ 8 
6 X 25 + 4 X 37 + 9 
9 X 25 + 2 X 37 + 10 

311 em 
317 
319 
321 

= 12 X 25 +)1 
2 X 25 + 7 X 37 + 8 
5 X 25 + 5 X 37 + 9 
8 X 25 + 3 X 37 + 10 

Bemerkung: AlleMaBe fiir Offnungen sind2em gr6Ber als dieangegebenen 
LangenmaBe. An den Eeken kommen zu den K6rpermaBen Zusehlage von 5 em 
bzw. 7 em hinzu. 
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Die verwendeten Thermosbauk6rper sind, wie die Normalien auch 
zeigen, so eingerichtet, daB sie beim Aufbau ffir die herzustellenden 
Tragekonstruktionen, die aus Beton oder Eisenbeton bestehen k6nnen, 
gleichzeitig die Form geben, so daB Einschalungen bis auf kleine Flachen 
an TUren und Fenstern ganz fortfallen. Die K6rper haben an jeder 
Seite eine Leichtbetonschicht, werden also im fertigen Zustand verbaut. 

Q. 

z: 
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Fig. 58. Wa,ndkOllstruktioneu uuter Verwendung yon Thermosbaukorpern. 
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Die Aussparungen, in welche hinein die Tragekonstruktionen gebaut 
werden, sind so ausgebildet, daB im fertigen Bauwerk die Tragekon
struktionen an beiden Seiten oder wenigstens an einer von den Leicht
betonschichten del' Innen- oder AuBenhaut durch eine oder mehrere 
Luftschichten getrennt sind. Del' Aufbau eines Hauses mit Thermos
baukorpern ist sehr einfach und geht sehr schnell vonstatten, doch 
benotigt man zu diesel' Ausfuhrung, wie Fig. 56 zeigt, schon fUr ei ne 
Wandstarke eine verhaltnismaBig groBe Anzahl von verschiedenen Bau
korpern. Bei einer groBen Anzahl von Gebauden, die nach demselben 
Typ ausgefuhrt werden sollen, spielt die Verschiedenheit del' Bij,ukarper 
keine Rolle. 

In Fig. 57 auf S. 64 sind Details del' Wandausfuhrungen mit Thermos
bankorpern dargestellt. Es ist aus diesen Figuren ersichtlieh, in wie vel'
schiedener Weise die Karpel' zur Anwendung gelangen konnen. 

AuBerdem ist in diesel' Figur sowohl im Gl'undriB, als auch im 
Vertikalschnitt del' AnschluB von Turen und Fensterkonstruktionen 
dargestellt. 

Hinsichtlich del' Fensterkonstruktion sei kurz eingeschaltet, daB es 
zur Erzielung einer gut warmehaltenden W ohnung fUr notwendig er
achtet wird, Doppelfenster vorzusehen, denn del' Warmeverlust durch 
die Fensterflache bei Ausfiihrung von einfachen Fenstern ist ebenso 
groB, wie durch die samtlichen AuBenwandflachen zusammengenommen. 
Durch die beim Doppelfenster zwischen den beiden Fenstern herge
stellte, abgeschlossene Luftschicht wird del' Warmeverlust ganz bedeu
tend verringert. Bei del' Konstruktion del' Doppelfenster sind moglichst 
folgende Gesichtspunkte zu berucksichtigen. 

Es ist empfehlenswert, die auBeren Flugel nach auBen aufschlagend 
und die Innenflugel nach innen aufschlagend anzuordnen (vgl. Fig. 59, 
60, 61 auf S. 66). Hierfur sprechen folgende Umstande: 

Bei starkem Windanfall, zu welcher Zeit del' groBte Warmeverlust 
eintritt, druckt del' Wind ein nach innen schlagendes Fenster aus den 
Falzen nach innen ab, wodurch das Fenster undicht wird. Dagegen 
wird ein nach auBen schlagendes Fenster von dem Wind angedruckt. 
Dadurch, daB das innere Fenster nach innen schlagt, wird es maglich, 
ohne Blendrahmen und Fensterfutter mit einfacher Zarge auszukommen. 
Die Reinigung des Fensters wird erleichtert. Del' Zwischenraum zwischen 
den beiden Fenstern kann, wenn er genugend groB ist, zum Aufstellen 
von BIumen benutzt werden. 

Ahnliche Gesichtspunkte mussen bei Turkonstruktionen Beruck
sichtigung finden. 

Die aus del' Fig. 58 ersichtlichen Decken- und Dachanschlusse werden 
spater an anderer Stelle ausfuhrlich behandelt (S. 80-81). 

P 0 hIm ann, Thermosbau. 5 
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Fig. 59. Fensterkonstruktion (Vertikalschnitt) 
im Detail. 
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Fig. 6l. Fensterkonstruktion 
(Vertikalsclmitt). 
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Fig. 62 u. 63 zeigen ein Siedlungshaus in Berlin-Steglitz in Ansicht, in 
GrundriB und Schnitt. Die Bewohner dieses Hauses haben bisher die Er
fahrung gemacht, daB zur Beheizung von einer 5-Zimmer -Wohnung ein-
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schlieBlich Brennmaterial fur 
Kochen weniger Heizmaterial 
notig ist als sonst fur ein 
einziges groBeres Zimmer. 

Bei der Verwendung von 
Ther.mosbauplatten zur 
Herstellung von Wanden 
kommt man mit einer we
sentlich geringeren Anzahl 
verschiedener Baukorper 
aus. 

·DieFigurnebenTab.I1 auf 
S. 12 zeigt das Schema eines 
solchen Baukorpers. Die da
zugehOrige Tabelle gibt die 
Abmessungen der im aIlge
meinen erforderlichen 7 ver-
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zu diesem Korper gehoren- Fig. 62. iedlungsbau in Berlin-Steglitz. 

den Luftschichten konnen hinsichtlich Starken und Anzahl den je
weiligen Bedurfnissen beliebig angepaBt werden. AuBer diesen Nor
malien konnen selbstverstandlich aIle gewunschten Korperformen 

5* 
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hergestellt werden. 1m allgemeinen diirften die Normalien aber aus
reiehen, jedes gewiinsehte BaumaB in der Langsriehtung herzustellen. 

""""""' ___ Ib:.. 

;:;n -lf'-- ~M~#7--!-'7~~ ------:t--~J~ 
I.IJ I ·u . .I).. _ '~JI' .lU · '-r,d.. . fq 

..J.......l ••• ; I I ,~r--~-i'It'=--r.-----'-;-
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! 
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In der Hohe dagegen sind nur 
Hohenuntersehiede von je 20 em 
vorgesehen. Doeh diirfte dieses 
aueh im allgemeinen ausreiehen. 
Es ergeben sieh danach: Brii
stungshohe mit 80 em Fenster
h6he mit 1, 1,20, 1,40 m usw., 
SturzmaBe von 20 bzw. 40 em 
und GeschoBhohe von 20 zu 20 em 

'&:: 

f~~~, 
~ 

t-·~.t~~~ 
\!l ., 

waehsend, vgl. hierzu Fig. 64. 
In dieser Figur sind eine Reihe 

versehiedener Ausfiihrungsfor
men dargestellt. Aus diesen ist 
ersiehtlieh, daB als .Stiitzpfeiler 
Eisenbeton, Beton, Mauerwerk 

i oder Holz verwendet werden 
.;;;;;;~=fI~~~=~~II!!!~=:I::::l==I'*r~ kann. Die Kombinationsmoglieh

~ 

""1 !' 

~,.= -. 
SchniU 

keit ist beim Thermosplattenbau 
erheblieh erweitert gegeniiber 
dem Thermosbaukorper, denn es 

Siedlungsbau in Berlin.Steglit:l;. konnen z. B. an einer Seite Korper 
mit einer Luftsehieht, an der 

anderen Seite Korper mit beliebig vielen Luftsehiehten angeordnet 
werden, oder es konnen aUf der einen Seite des Tragepfeilers Thermos-

Fig. 63. 
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Sclm;U 

Grundris •• 

Fig. 64. Wa,ndkonstruktionen mit Thermosbaupla.tten. 
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bauplatten, auf der anderen Seite Ziegelsteine oder anderes ubliches 
Baumaterial zur Verwendung gelangen. 

Bei Verwendung von Eisenbeton beim Thermosplattenbau wird auch 
der groBte Teil der sonst erforderlichen Schalung gespart. Der Eisen
beton wird beim Aufbau der Thermosbauplatten stuckweise eingebracht, 
so daB zwischen den beiden Plattenwanden nur eine bewegliche Schalung 
mit den hoherwachsenden Baukorpern hochgezogen wird. Die horizon
talen Tragekonstruktionen bestehen aus Eisenbeton, Holz oder Eisen. 
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Fig. 65. Wohnhaus in Diisseldorf in Thermosplattenbau (Versatz-Pliine). 
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Wegen der Anordnung s. Fig. 64 auf S. 69. Die Thermosbauplatten werden 
untereinander durch aus Eisenband oder Rundeisen gebildete Anker ver
bunden. Durch diese oder in anderer geeigneter Weise kann auch eine 
innigere Verbindung der Platten mit den Tragekonstruktionen statt
finden. Ebenso wird eine Langsverankerung dadurch erzielt, daB man 
in den Horizontalfugen zwischen den Thermosbauplatten Drahte ver
legt, die ihrerseits mit den Tragekonstruktionen verbunden werden. 
Zum Aufbau del' Thermosbauplatten muB guter Mortel, am besten 
Zementmortel, mindestens abel' ver
langerter Zementmortel verwendet 
werden. 

Nach erfolgtem Aufbau werden die 
Wande innen und auBen in ublicher 
Weise verputzt, was auch ffir die Aus
fiihrung mit Thermosbaukorpern gilt. 

Aus Fig. 64 sind auBerdem die An
schluBkonstruktionen wie Turen, Fen
ster und Decken ersichtlich. Wie beim 
Thermosbaukorper kann auch beim 
Thermosplattenbau, darauf sei hier be
sonders hingewiesen, eine beliebige 
Warmeleitzahl in der Wandkonstruk
tion erzielt werden. 

Fig. 65 zeigt in a bis b Versatzplane 

Fig. 66. 

Wand in Thermosleichtbau. 

einiger Wande eines in Dusseldorf in Thermosplattenbau ausgefuhrten 
Wohnhauses. 

Der The r m 0 s lei c h t b a u stellt gegenuber dem Thermoskorperbau 
und Thermosplattenbau 
eine fugenlose Bauart 
von Wanden dar: Diese 
wird dadurch erzielt, daB 
Thermoszellenkorper an 
Ort und Stelle mit einer 
verhaltnismaBig dunnen 
Betonschicht versehen 
werden, welche gleich
zeitig als Innen- und 
AuBenputz dienen solI 
und dem jeweiligen 
Zwecke entsprechend an 
der Oberflache glatt 
oder rauh behandelt 
wird. Diese Art der 

(I 

b 

Fig. 67. Rohrmatte bezw. Leistenzelle in 
verschiedener Anwendung. 
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Wandausfuhrung eignet sich, an Fachwerk irgendwelcher Art 
befestigt (vgl. Fig. 66), fUr AuBenwande ebensogut wie mit FuBboden 
und Decke des Raumes verbunden als raumtrennende, selbstandige 
Wand (vgl. Fig. 67a), und auBerdem in Verbindung mit einer gewohn
lichen Plattenwand, s. Fig. 67b zu demselben Zwecke. SchlieBlich sind 
Rohrmatten und Leistenzellen zur Isolierung von bestehenden Wanden 

Fig. 68. Holzbalkendecke mit TherOiosbaurohrOiatte. 

gegen Kalte, Warme, Feuchtigkeit und Schall auBerordentlich wirksam 
(s. Fig. 67c). 

Bei Herstellung von Decken finden die Thermosbauprinzipien III 

Fig. 69. Balkendecko mit Therlllosieistenzellen ohne Sohalung und Einschub. 

2 verschiedenen Normen Anwendung, und zwar bei Holzbalkendecken 
und Eisenbetondecken. 

Bei Holzbalkendecken werden Rohrmatten (vgl. Fig. 68) und 
Leistenzellen (vgl. Fig. 69) verwendet. Die Rohrmatte gelangt dann 
zur Anwendung, wenn es sich lediglich darum handelt, unter der Holz
balkendecke einen geeigneten Putztrager zu schaffen. Die Rohrmatte 
wird solchenfalls unter die Balkendecke genagelt und von unten ver
putzt (s. Fig. 68). Die sonst iibliche Schalung faUt fort. 
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Die Leistenzelle wird dann angewendet, wenn auBer Deckenschalung 
und Rohrung gleichzeitig auch der Einschub ersetzt werden soIl. Der 
oberste Pappmantel der Leistenzelle (die nebenbei auch aus mehreren 
ubereinandergeschalteten Luftschichten hergestellt werden kann) wird 
durch geeignete Unterlage so ausgesteift, daB sie zur Aufnahme von 
Lehmentierung oder Sandfullung genugend stark ist. Die Leistenzelle 
wird dann in ahnlicher Weise wie die Rohrmatte unter dem Balken 
befestigt, jedoch an jedem Kreuzungspunkte von Leiste und Balken 
kreuzweise vernagelt. An Stelle der oberen Pappe konnen auch circa 
5 mm starke Brettchen verwendet werden. Die Tragfahigkeit emer 
derartig befestigten 
Leistenzelle ist dann 
so groB, daB sie Leh
mentierung und Sand
fullung ohne weiteres 
aufnehmen kann, und 
daB sie auBerdem mit 
der hergestellten Auf
fullung zusammen 

I II I 

I 

:u: !~ dJ: 
Fig. 70. Rohrmatten oder Leistenzellen unter 

Massivdecken. 

wahrend der Bauausfuhrung genugend Schutz gegen Herabfallen ~oder 
Durchfallen der Bauarbeiter oder von Gegenstanden bietet, so daB' eine 
provisorische Abdeckung der Balkenlage auch fortfallen kann (vgl. hierzu 
Fig. 69). Die Rohrmatteh und Leistenzellen konnen Ituch unter eisernen 
Tragern oder Eisenbetonbalken verwendet werden, auch dann selbst, wenn 
die Entfernung der einzelnen Balken voneinander erheblich, z. B. 3 m, ist. 
Solchenfalls ist es nur erforderlich, die Holzleisten entsprechend starker zu 
machen, so daB sie in der Lage sind, das Gewicht des Putzes oder was sonst 
noch in Betracht kommt, tragen zu konnen oder die Matten zwischen
durch in geeigneter Weise aufzuhangen (vgl. hierzu Fig. 70). An diesen 
Stellen bilden die Rohrmatten bzw. Leistenzellen Ersatz von Rabitz· 
konstruktionen und konnen als solche auch zur Herstellung von Ge
wolben mit groBem Radius und selbst fur Gesimsausbildungen ver
wendet werden. Damit Verschnitt vermieden wird, ist es erforderlich, 
die Deckenflachen in geeigneter Weise aufzuteilen und danach die 
GroBen der Rohrmatten und Leistenzellen anzufertigen (vgl. hierzu 
Fig. 7I mit derdazugehorigen Tab. VlaufS. 74). Sofernes sich urn die Ver
wendung fur kleinere Raume handelt, werden die Rohrmatten bzw. 
Leistenzellen, die fur einen Raum bestimmt sind, bei der Anlieferung 
zweckmaBig zu einem Bundel zusammengelegt und gebunden. Es ist 
fiir den Arbeiter an der Baustelle dann ein leichtes, die Tafeln an Hand 
der beigefugten Zeichnung unter dem Balken zu befestigen. 

Fur die Herstellung von Thermosbaumassivdecken wird die Rahmen
zelle verwendet (vgl. Fig. 72). Die Rahmenzellen werden in Matten-
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Fig. 70. 
Versatzplan fiir Leistenzellen und Rohrmatten. 

Tabelle VI. 

Raum 1. Raum 2. Raum 3. 

Bez·IAnzabll Lange i Breit. ~F&~he Anzahll Lange IBreiteIFl~:,'he Anzahll Lange IBreite:F~~\C 
- a-=~= 11:73Tl,~~ : 5,19 - 3 2,38 11,001 7,14 2 !~,86 11,00.1 3,72 
---- --, -- - - ----- -- --------j---------- ------ - ------

_b_~J~.~7J_,,_t7,71 3 1,6~J_"J~~~_0_ 2 12:~" 14,2~ 
c 1 11,73 I 0,77 ! 1,33 1 2,38 1 0,7711,83 1 11,86 I 0,85 1 1,58 

---:--- - --------

d 1 1 2,57 1 " I 2,09 1 1,60 1 " 11,23 1 I 2,12 1 " 1 1,80 
-e-~-j~-j- 1 0,981 0,80 10,79 ---r 1 1 

Sal ! 16,32 1 I 115,79 I 1111,34 

Raum 4. Raum 5 (wie 3). 

Bez·IAnzahl! Lange I Breite I Facile Anzahl! Vinge I Breite I F&~~he 
a 3 2,1210,7714,90 2 I 1,8611,00 I 3,72 

--1----,-------:-' - -- '--- -------T---,-----.'----
b 2 I 2,20 1 0,541 2,38 2 1 2,12 1 " 1 4,24 

__ ~ 1 1 1 1 II,86 10,S5fi5S-
I 1 I 1 1 2,12 I " I 1,80 

-e-'-~I--+I -1--- I I-------r-
d 

Sa. 7,28 11,34 
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form an die Baustelle geliefert. Vor dem Verlegen wird diese Matte 
mittels einer Zusammenlegmaschine zur Zelle zusammengelegt (2 Ar
beiter legen an einem Tage fur ca. 100 qm 
Decken die erforderlichen Zellenkorper zu
sammen). Nachdem so die Zellen direkt an 
der Verwendungsstelle entstanden sind, wer
den sie auf der vorhandenen Deckenein
rUstung so verlegt, daB von einem Deck
auflager bis zum anderen durchlaufende Fig. 72. Schaubild cine I' 

Rahmcnzelle. 
Zellenreihen entstehen (vgl. Fig. 73 bzw. 74). 
Zwischen je 2 Zellenreihen verbleibt ein durchlaufender Zwischen
raum, welcher der herzustellenden Betonrippe in seinem Querschnitt 
entspricht. Ein Mann kann an einem Tage die erforderlichen Zellen 
fUr ca. 200 qm Decken verlegen. An den Stellen, wo die Zellenreihen 
gegen Unterzuge oder sonst aus Beton herzustellende Korper stol3en, 
mul3 die Endflache mit einem Verschlul3stuck abgedichtet werden. 
Nachdem die Zellen fertig verlegt sind, werden in den Rippen Eisen
armierungen verlegt und hiernach die erforderliche Querarmierung der 
Deckenplatte. Die letztere befestigt man zweckmaJ3ig mit kleinen Kram
pen auf dem Rahmen der Zellen, um einerseits die Querarmierung zu 
distanzieren und um andererseits die Zellengegen seitliches Verschieben zu 
halt en. Jetzt wird der Beton in moglichst plastischem Zustande einge-

4 

b.. 

[
' -~' 

Schnitt a-b. 
~ !jiijYii ~ :i 

Schnitt c- d. 
I 

F ig. 73. Anol'dnung c ineI' Rahmenzellcndecke zwi. chen den 'C.'mfa sungswiinden. 
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bracht. Zunachst werden die Rippen ordentlich vollgeschlammt und dann 
wird in ununterbrochenem Arbeitsgange die Deckenplatte aufbetoniert. 

Bei den Decken, wo die Deckenrippen als kontinuierliche Balken 
berechnet sind, wird an den Mittelauflagern der Decken eine 

l"rrrrhTIT ! r r' o 

Fig. 74. Anordnung del' Rahmcnzellcn fiir eine Decke, del'en Rippon al. 
kontinui rlichel' Balken berechnet sind. 

Verbreiterung der Rippen zur Aufnahme des negativen Moments 
erforderlich. Die Verbreiterung der Rippen wird dadurch ermoglicht, 
daB an den Stellen trapezmrmigeKorper 2 und3 (Fig. 74) verlegt werden. 

Fig. 75. Anordnung verschieden hohel' Rahmenzellen, urn einen starkeren Druck
gurt fiir den als Plattenbalken ausgebildeten Langsunterzug zu erhalten. 

Die Deckenplatten haben im allgemeinen eine Starke von einem Zehntel 
des lichten Abstandes zweier Rippen voneinander, jedoch nicht unter 

Fig. 76. Ausschnitte aus Rahmenzellendecken. 

5 cm. Diese Plattenstarke ist fur Betonunterziige, fur die die Platte als 
Druckgurt in Betracht kommt, nicht ausreichend. 1m Bereich des Druck
gurts des Unterzuges wird die Platte dadurch verstarkt, daB die Zellen-
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korper an diesen Stellen entsprechend niedriger gewahlt werden (s. Fig. 75). 
Fig. 75, 76 zeigen Querschnitte und Ausschmtte. 

Die eben beschriebene Deckenkonstruktion ist im allgemeinen als 
AbschluB zweier ubereinanderliegender Geschosse ausreichend. SoIl eine 
solche Decke dagegen eine noch bessere Isolierung erhalten, dann werden 
an Stelle der Rahmenzellen Thermoszellenkorper mit mehreren uberein
anderliegenden Luftschichten in derselben Weise verwendet (vgl. hierzu 
Fig. 46u. 47 auf S. 53u. 54). Die Thermosbaumassivdeckeunter Verwen
dung von Rahmenzellen zeigt eine 
Reihe wesentlicher Vorteile wie 60~ ,~ -

groBte Leichtigkeit (ca.1 00 kg leich-
ter als jede andere Massivdecke), 
gute Isolierung, beste Moglichkeit 
zurUnterbringung von Rohrleitun
gen, Kabelleitungen, Lmtungsanla 
gen usw., sehr schnelle Ausfuhrung, 
groBe Ersparnis in Einrustungs
material, Ausfuhrung von sehr 
groBen Spannweiten ohne vor
springende Unterzuge, also mit 
ganz ebener Deckenuntersicht bei Fig. 77. R ahmeoz He, fiehllit quer zu 
verhaltnismaBig geringer Kon- den Ripp n dureh die Decke. 

struktionshohe, Ersparnis an den 
die Decke tragenden Konstruktionen yom Fundament bis zum Dach, voll
kommener Schutz gegen Bildung von Kondenswasser, groBte Sicher
heit gegen Putzrisse, schnelles Austrocknen (s. auch Tab. VII: Kosten
vergleich von Rahmenzellendecken mit anderen Decken auf S. 78). Die 
in dieser Tabelle angegebenen Preise stammen aus der Zeit vor dem 
Kriege und sind an sich nicht mehr gultig, dagegen hat sich das Preisver
haltnis zugunsten der Rahmenzelle verandert. In der Tab. VIII auf S. 80 
sind die NormalgroBen der Rahmenzellen zusammengestellt. AuBer diesen 
konnen aIle anderen GroBen angefertigt werden. In Tab. IX auf S. 81 ist 
eine iiberschHigliche Zusammenstellung uber Materialverbrauch gegeben. 

Fig. 78 zeigt die AusfUhrung einer Rahmenzellendecke im Schaubild. 
Fig. 80 zeigt ein Eisenbeton-Mansardendach mit Rahmenzellen. 
In Fig. 79 sind verschiedene Beispiele uber Aufhangemoglichkeiten 

von Lasten an Rahmenzellendecken und an Holzdecken mit Rohr
matten und Leistenzellen dargestellt. Irgendwelche Schwierigkeiten 
an den Decken, Lasten zu befestigen, bestehen also nicht. 

Bei Herstellung von Dachern finden genau wie bei den Decken 
die Thermosbauprinzipien in 2 Formen Anwendung: 

1. bei Verwendung von Holzsparren als tragende Elemente und 
2. bei Eisenbetondecken. 
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Wohnhauser und andere Hochbauten. 

Fig. 78. Ausfiihrung von Rahmenzellendecken. 

Fig. 79. Verschi€dene Beispiele yon Aufhangungsmiiglichkeiten. 

, , , 

l __ 
Fig. Eiscnb ·tondach mi Rahmcllzollcll. 

79 



80 Wohnhauser und andere Hoehbauten. 

Ta belle VIII. Normalgro.6en von Rahmenzellen. 

Nr. Zellengro.6a 
I 

Preis I 
Mk. _J.Nr.J 

I Preis Zellengro.6e 
Mk. 

---

I 100·60· 16em 3 100·60·24cm 
la 77·60·16cm 3a 77·60·24cm 
Ib 54·60·16cm 3b 54·60·24em 
Ie l00·30·16em 3c loo·30·24em 

V.l zugehilri~es Ver- V.3 zugehOriges Ver-
schIuBstiick schl uBstiick 

2 100 . 60 . 20 em 4 100 . 60 . 28 em 
2a 77·60·20em 4a 77·60·28em 
2b 54·60·20cm 4b 54·60·28em 
2e 100·30·2Ocm 4c 100·30·28cm 

V.2 zugehilriges Ver- V.4 zugehOriges Ver-
schIuBstUck sehIullstUck 

In beiden Fallen hat die Anwendll:ng des Thermosbauprinzips sehr 
viel Ahnlichkeit mit der Anwendung bei Decken. 

Bei Verwendung von Holzsparren konnen Rohrmatte und Leisten
zelle genau wie bei den Decken Anwendung finden (vgl. hierzu Fig. 81, 
die Anwendung einer Rohrmatte oder Leistenzelle bei einem Pappdach). 
In Fig. 82 ist die Anwendung einer Rohrmatte oder Leistenzelle bei 
einem Ziegeldach dargestellt. In diesem FaIle ist zwischen den Sparren 
zur Erzielung einer mogliohst guten Isolierung gegen Kalte- und Warme
iibertragung noch eine Leistenzelle eingebaut,. und auBerdem ist durch 
diese Leistenzelle vermittels einer muldenartigen Vertiefung zwischen 
den beiden Sparren (vgl. Fig. 82b) dadurch eine zweite Dachhaut ge-

Tabelle IX. Dbersehlagige Ermittelung des Materialbedarfs fur 
Massivdeeken mit Rahmenzellen, frei aufliegend. 

spa~n-I Be- I Eig~n-I Abmessungen / Beton-I Eisen-I 
welte lastung gewlCht em menge menge 

m kg.'m 2 kg/m 2 d 1 biZ I b·a .cbmil qm kgll qm 

Bemerkungen 

4,00 150 250 611 8 16117. 0,07651 5,4 1m Eigengewicht sind Putz 
4,00 250 250 6 8 16 17 0,0765 6,58 Fu.6bodenbelag und Sand 
5,00 150 250 ti. 8 16,17 0,0765 8,02 schuttung enthalten. 
5,00 250 250 6 i 8 16/' 17 'I 0,0765 9,8 I In der Eisenmenge die 

I I Querarmierung der Platte 
I I I Aufbiegungen usw. 

-~ •. '-3-,0-+I-I-0-0-0-+--3-1-0-+--8-+-12-1:-1-6+1-9"'1-0-,1-0·-3-·~~~ In den Eigengewiehten sind 

.:: 4,0 1000 320 8 12 20 23 0,108 12,07 enthalten Putz- u. Zement 
~ 
.0:; 4,5 1000 320 8 15 20 25 0,112 13,97 estrieh. 
~ I 4,0 400 310 8 10 16 19 0,100 8,03 In den Eisen Bugel, Auf-

. ~ 4,0 500 310 8 10 16 19 0,100 9,15 biegungen und Platten-
... I'i 5,0 400 320 8 12 20 23 0,108 10,38 armierung. 

;l! 5,0 500 320 8 12 20 23 0,108 11,78 

~~.,: 6,0 400 320 8 15 20 23 0,111 13,33 
_ 6,0 500 320 8 15120 23 0,111 15,08 

6,0 1000 440 II 15 28 34 0,162 20,00 
~ 7,0 400 I 380 8 18 24 29 0,135 116,63: 
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schaffen, daB eine Papplage kontinuierlich uber Leistenzelle und Sparren 
hinweggefuhrt ist, so daB zwischen den Sparren die eben angedeutete 
muldenartige Vertiefung entsteht. 

Diese Art der Ausfuhrung ist fUr Ziegeldacher sehr wichtig, weil, 
wenn die Decken von unten verputzt sind, eine Kontrolle uber die 
Dichtigkeit des Daches nicht 
mehr moglich ist. Bei Anord
nung, wie eben beschrieben, r 
wird durch die Dachhaut ein- --
dringendes Wasser von den 
muldenartigen Vertiefungenauf
gefangen und nach unten ab
gefuhrt, so daB das eindringende 
Wasser nicht schadlich fur die 
Gesamtkonstruktion sein kann. 

Fig. 81. Pappdach mit Leistenzellen oder 
Rohrmatten. 

Auch fUr die Dachuberstande 
konnen Rohrmatte und Leisten
zelle fUr Putztrager verwendet 
werden. Man kann dadurch die 
sehr leicht reparaturbedurftigen 
Holzgesimse vermeiden und 
diese durch geputzte Gesimse 
ersetzen. 

Das Eisenbetondach unter 
Verwendung von Rahmenzellen 
wird in seiner Konstruktion ge
nau so ausgefuhrt wie die Eisen
betondecke.· Es erubrigt sich 
daher, uber die Konstruktion 
Besonderes anzufuhren. Ver
wendet wird das Eisenbeton
dach weniger fUr Wohnhauser 
als fUr Fabriken, Geschafts
hauser, Hallen u. dgl. (s. Fig. 80 
u. Fig. 5, 6 u . 7. auf S 10, 11 u. 12). 

UC!lfU!! [, -Y 

Fig. 82. DachanschluB an eine 
Thermosbauwand. 

Gegenuber anderen Bauweisen hat der Thermosbau in Wanden, 
Decken und Dachern ganz bedeutende Vorteile: Vorzugliche Isolierung 
gegen Vbertragung von Warme und Kalte sowie gegen Feuchtigkeit 
und Schall, bedeutende Leichtigkeit, schneller Aufbau und infolge der 
kaum vorhandenen Mauerfeuchtigkeit baldige Benutzbarkeit der Raume 
nach Fertigstellung. Durch diese Vorzuge ist der Thermosbau fUr aile 
Gattungen von Gebauden gut geeignet. Unter gewissen Umstanden 
bietet er die einzige Moglichkeit, ein Gebaude den jeweiligen Bedingun-

Po hIm ann, Thermosbau. 6 
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gen, die es zu erfUllen hat, anzupassen. Infolge der guten Anpassungs
fahigkeit des Thermosbaues eignet sich jedes Gebaude dazu, ganz oder 
teilweise aus Thermosbaufabrikaten hergestellt zu werden. Es seien ge
nannt: Siedlungshauser, Villen, aIle Arlen von Bauten fur Tropen und 
arktische Gegenden, Fabriken, Krankenhauser, Schulen, Gebaude zur 
Aufbewahrung leicht verderblicher Gegenstande oder solcher, die unter 
auBeren Einflussen besonders zu leiden haben. Es ist aber nicht notig, 
ein Gebaude in allen hierfur geeigneten Konstruktionsteilen als Thermos
bau auszufuhren, vielmehr werden einige Bauteile in den meisten Fallen 
aus anderen Materialien hergestellt. Es wird sich eine Anzahl von 
Fallen ergeben, bei denen es vorteilhaft ist, einzelne Bauteile besonderen 
Anforderungen entsprechend in Thermosbau auszufuhren. Auch fUr 
nachtragliche Isolierungen von Gebaudeteilen gegen Warme, Kalte, 
Feuchtigkeit und Schall ist der Thermosbau infolge seiner Leicht~gkeit 
und Anpassungsfahigkeit an vorhandene Formen sehr gut geeignet. 

Unter den vielen angefuhrten Anwendungsgebieten seien folgende 
nochmals kurz hervorgehoben: 

1. Wegen seiner groBen Leichtigkeit und gleichzeitigen Feuersicher
heit eignet sich der Thermosbau in hervorragender Weise fur die Aus
fachung von Eisen und Eisenbetonfachwerk in groBten Dimensionen, 
wie solches bei Hochhausern (Wolkenkratzern) durchweg in Anwendung 
gebracht wird. Vor allem ist bei derartigen Gebauden die Gewichts
verminderung von groBter Bedeutung in bezug auf tragende Stutzen 
und Balken und auf die damit zusammenhangende Berechnung der 
Fundamente. Es fullt in dieser Beziehung der Thermosbau eine Lucke 
aus, denn ein fUr Anforderungen soicher Gebaude restlos Geniige leistendes 
Verkleidungs- und Ausfachungsmaterial war bislang noch nicht gefunden. 

Fig. 83. Thermosbauten der Siedlung Langenborn. 
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2. Aus demselben Grunde und wegen seiner hohen Isolierfahigkeit 
gegen Kiilte und Warme eignet sich der Thermosbau sehr gut zur 
nachtraglichen Isolierung bestehender Baulichkeiten. In der heutigen 
Zeit der allgemeinen W ohnungsnot ist man vielfach gezwungen, unter
geordnete Raume fur Wohnzwecke geeignet zu machen. 

Dachboden, Baracken, Sommerhauser, ja sogar Gartenlauben mussen 
nunmehr zu standigen, auch im Winter benutzbaren Aufenthalts
raumen umgestaltet werden. 

An dieser Stelle sei nochmals auf die in Band 93, Heft 2 der Zeit
schrift fUr Hygiene und Infektionskrankheiten veroffentlichten Unter
suchungen des Herrn Prof. Korff-Petersen hingewiesen. Aus lhnen 
gehen die Vorteile des Thermosbaus - in vielen Fallen anderen Bau
weisen weit uberlegen - evident hervor. Diese Abhandlung ist aber 
zu umfangreich, urn im Anhang dieses Buches wiedergegeben werden 
zu konnen, auch wurde sie in ihrer sehr eingehenden Behandlung aller 
Einzelheiten des bearbeiteten Gebietes uber den Rahmen dieses Buches 
hinausgehen. 

6* 



Anhang. 

I. 

Gutachten des Laboratoriums fUr Technische Physik der 
Technischen Hochschule Munchen. 

Die Firma A. C. Pohlmann in Wandsbek hat an das Labora
torium fiir technische Physik vier verschiedene, L u ft s chi c h ten e nt
haltende Hohlkorper aus Pappe und Holz zur Begutachtung 
hinsichtlich ihrer Warmeleitfahigkeit eingesandt. Sie unterscheiden 
sich durch die Zahl der Luftschichten und enthalten deren 2, 3, 7 
und 12 auf eine Gesamtstarke von 7,5 cm. 

Von den eingesandten Hohlkorpern wurde fUr die Sorte mit zwei 
Luftschichten die Warmeleitzahl durch den Versuch bestimmt. Aus 
dem Versuchsergebnis lieB sich dann auf die unten angedeutete Weise 
die Warmeleitzahl fUr die iibrigen drei Sorten theoretisch berechnen. 

1. 
Versuch mit dem Hohlkorper Nr. 1 (2 Luftschichten). 

Die Bestimmung der Warmeleitzahl wurde nach einer im Labora
torium fiir technische Physik ausgearbeiteten Methode vorgenommen1 ). 

Ein plattenformiger, quadratischer Heizkorper von 45 cm Seiten
lange, der durch einen elektrischen Strom erwarmt wird, ist auf beiden 
Seiten von zwei ebenso groBen Platten des zu untersuchenden Materials 
bedeckt, die an ihren AuBenseiten an je eine wasserdurchstromte 
Kiihlplatte anliegen. 

Seitlich sind die Platten von einem Schutzring umgeben, welcher 
den Zweck hat, das Austreten von Warme aus den seitlichen Flachen 
der Versuchsplatten zu verhindern. Er besteht aus einer Warmeisolier
masse, in welche in mittlerer Hohe ein ringformiger Heizkorper eingebaut 
ist. Die oben genannten beiden Kiihlplatten iiberdecken auch diesen 
Schutzring. Durch elektrische Heizung des Ringes wird dafiir gesorgt, 
daB jedem Punkt der seitlichen Flachen der Versuchsplatten ein Punkt 
gleicher Temperatur im Schutzring gegeniibersteht. Ein Ausstromen 
von Warme aus den Probeplatten nach den Seiten hin kann alsdann 

1) Vgl. R. Poensgen, Zeitschr. d. Ver. deutsch. lng .. 1912, S.1653. 
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nicht erfolgen und die im ersten Heizkorper erzeugte Warme geht ohne 
Verlust durch die Platten zu den Kiihlkorpern iiber. 

Die letzteren werden bei tieferen Temperaturen von eisgekiihltem 
Wasser, bei hoheren Temperaturen von Wasserleitungswasser oder 
kiinstlich erwarmtem Wasser durchflossen. 

Die Temperaturen der Heiz- und Kiihlplatten werden mit Thermo
elementen aus Kupfer-Konstantan bestimmt. 

Aus der dem plattenformigen Heizkorper zugefiihrten elektrischen 
Energie, den Abmessungen der Platten und den Temperaturen an den 
Oberflachen derselben kann die Warmeleitzahl berechnet werden. 

Der Versuch ergab fiir die Warmeleitzahl des 

Hohlkorpers Nr. 1 

bei 10° C Mitteltemperatur l = 0,11 m~~d~~O 
" 40° 0 " l = 0,14 
,,70°0 l=0,17 
" 100° 0 " l = 0,20 " 

bei einem Raumgewicht von 69 kg/cbm. 

II. 

Der Warmedurchgang durch den unter 1. untersuchten Hohlkorper 
erfolgt teilweise durch die Leitung und Stromung der zwischen den 
Pappewanden enthaltenen Luft, teils durch die Strahlung der Wande. 
Die unter I beschriebenen Versuche ermoglichen es, die fiir diese beiden 
Vorgange maBgebenden physikalischen Konstanten zu bestimmen. Mit 
Hilfe derselben kann man die Warmeleitzahl von Hohlkorpern aus 
einer beliebigen Anzahl von Pappewanden und Luftschichten berechnen. 

Auf diese Weise ergibt sich: 

Fiir den Hohlkorper Nr. 2 (3 Luftschichten): 

bei 100 0 Mitteltemperatur ;. = 0,081 m~~:'~c 
" 40 0 0 l = 0,103 
" 70 0 0 i. = 0,124 
" 100 0 0 " l = 0,146 " 

bei einem Raumgewicht von 75 kg/cbm. 

Fur den Hohlkorper Nr. 3 (7 Luftschichten): 

bei 100 C Mitteltemperatur A. = 0,054 m~t:'~O 
" 40 0 0 ), = 0,063 
" 70 0 0 l = 0,072 
" 100 0 0 " }, = 0,081 " 

bei einem Raumgewicht von 107 kg/cbm. 
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Kurve zu den Versuchsergebnissen des Herm Professor Knoblauch. 
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Fur den Hohlkorper Nr.4 (12 Luftschichten): 
). 0046~ w. E. bei 10° C Mitteltemperatur =, m.Std.oC 

" 40° C A. = 0,052 
" 70° C A. = 0,059 
" 100° C " ). = 0,065 " 

bei einem Raumgewicht von 154 kg/chm. 

87 

Die angegebenen Werte der Warmeleitzahl 2 geben die Warme
menge an, welche durch einen Wiirfel des betreffenden Hohlkorpers 
von I m Seitenlange in I Stunde senkrecht zu den Pappewanden hin
durchstromt, wenn die zwei diesen Wanden parallelen Wurfelseiten 
1° 0 Temperaturdifferenz besitzen. Diese Warme ware z. B. beim Hohl
wiirfel I imstande, II Wasser von Zimmertemperatur um O,ll; 0,14; 
0,17; 0,20°0 zu erwarmen. 

Die dem Werte von 2 zugeordnete Temperatur ist der Mittelwert 
zwischen den Temperaturen an den Oberflachen der warmen und 
kalten Seite des Hohlkorpers. 

Da die Warmeleitzahl nur von dieser MitteItemperatur und nicht 
auch von der Temperaturdifferenz zwischen warmer und kalter Seite 
abhangt, ist z. B. der ffir 40° 0 angegebene Wert von 2 sowohl fur 
die Oberflachentemperaturen 55° und 25° (Differenz 30°), als auch 
ffir 70 und 10° (Differenz 60°) anwendbar. 

Will man die Warmeleitzahlen in gr. k~al~ erhalten, so hat man 
cm se. C. 

die oben mitgeteilten Werte mit 360 zu dividieren. 

Dr. lng. K. Hencky 
Assistent. 

Gezeichnet: 

II. 

Dr. Osc. Knoblauch 
Professor. 

Priifungszeugnis des Staatlichen Materialpriifungsamtes 
Berlin-Dahlem. 

Die Firma Thermosbau Pohlmann - Frank zu Hamburg be
antragte am 7. Dezember 1918 die Prufung einer "Thermoswand" 
System "Pohlmann-Frank" auf Widerstandsfahigkeit gegen Feuer
einwirkung bzw. Verhalten bei einem Brande. 

A. lnhalt des Antrages. 
Nach dem Antrage wurde eine "Thermoswand" besonderer Bauart 

nach dem System "Pohlmann-Frank" auf Widerstandsfahigkeit gegen 
Feuereinwirkung bzw. Verhalten bei einem Brande gepriift und zu 
diesem Zwecke in ein Versuchshauschen aus Ziegelmauerwerk, das 
durch die Wand in einen Brand- und einen Beobachtungsraum geteilt
wurde, eingebaut. 
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B. Bauausfiihrung. 

Die zum Aufbau der Wand erforderlichen "Thermoswandbaukorper" 
wurden im Amt unter dessen Aufsicht in der Weise hergestellt, daB 
von der Antragstellerin fertig angelieferte "Thermoskorper", bestehend 

.. 
I '. ' 

: ~. 
32 

Fig. 1. 

", W 

aus allseitig mit Pappe1 ) bekleideten Holzge
stellen, auf den beiden Flachseiten, die auBer
dem mit gewohnlichem Rohrgeflecht bespannt 
waren, mit einer etwa 4 cm dicken Schicht 
"Leichtbeton" versehen wurden. Innerhalb des 
Holzgestelles befanden sich in bestimmten 
Zwischenraumen lose in Schlitze eingepaBte 
Papptafeln1) , die den Hohlraum in mehrere 
Luftkammern teilten (vgl. Fig. 1 und 2). 

Das Aufbringen des Leichtbetons auf die 
flach auf dem Boden ausgelegten Holzgestelle 

, .' 
", .:, ; .... ,:.', 
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~, .-
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Fig. 2. 

erfolgte zwischen Schalbrettern. Der plastisch angemachte "Leicht
beton" wurde dann in die durch Schalbretter und Holzgestelle gebil
dete Form eingebracht, mit der Kelle angeklopft und leicht abgezogen. 
Zur besseren UmschlieBung des Rohrgeflechtes durch den Beton wurde 
das Rohrgeflecht durch unter die Drahte gelegte Koksaschenstiicke 
(Zuschlagstoff zum Leichtbeton) etwas angehoben. 

In gleicher Weise erfolgte nach geniigender Erhartung das Auf
bringen des "Leichtbetons" auf die entgegengesetzte Flachseite. 

Auf diese Weise wurden insgesamt 18 "Thermoswandbaukorper" 
hergestellt, und zwar bestand der "Leichtbeton": 

bei 6 Korpern auf der einen Seite aus Misch ung I = 1 Rtl. 
Zement + 1 Rtl. Sand + 2 Rtl. Sterchamol + 3 Rtl. Schlacke2), 

auf der anderen Seite aus Misch ung Ia = 1 Rtl. Stuckgips 
+ 1 Rtl. Sand + 1 Rtl. Sterchamol + 2 Rtl. Schlacke; 

1) Naeh Angaben der Antragstellerin "impragnierte Pappe". 
I) KorngroBe 2 bis 2,5 em. 
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bei 6 Korpern auf der einen Seite aus Misch ung II = 1 Rtl. 
Zement + 1 Rtl. Sand + 1 Rtl. Sterchamol + 4 Rtl. Schlacke, 

auf der anderen Seite aus Misch ung IIa = 1 Rtl. Stuck
gips + 1 Rtl. Sand + 3 Rtl. Schlacke; 

bei 6 Korpern auf der einen Seite aus Misch ung III = 1 Rtl. 
Zement + 11/2 Rtl. Sand + 11/2 Rtl. Sterchamol + 5 Rtl. Schlacke, 

auf der anderen Seite aus Misch ung IlIa = 1 Rtl. Stuck
gips + 2 Rtl. Sand + 3 Rtl. Schlacke. 

Aus den in der vorbeschriebenen Weise hergestellten :.,Thermos
wandbaukorpern" wurde die Wand den Skizzen Seite 87 und 89 gemliB 
mit Fugenverstrich der Mischung 11/4 Rtl. Zement + 3 Rtl. Sand 
+ 3 Rtl. Sterchamol aufgebaut; die Verteilung der einzelnen Korper 
mit den verschiedenen Mischungen des "Leichtbetons" in der Wand 
ist durch die Skizzen Fig. 3 und 4 kenntlich gemacht. 
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Fig. 3. Fig. 4. 

Wahrend des Aufbaues wurden die zwischen den "Thermoswandbau
korpern" durch die rechteckigen Aussparungen der Holzgestelle ge
bildeten Hohlraume mit Beton der Mischung 11/4 Rtl. Zement + 3 Rtl. 
Sand + 3 Rtl. Sterchamol ausgefiillt, so daB zwischen den drei Reihen 
"Thermoswandbaukorpern" zwei Pfeiler entstanden. Zum vollstandigen 
AnschluB der Wand an die AuBenwande des Hauses wurden die an der 
einen Wandseite des Versuchshauschens sowie an der Decke verbleiben
den Zwischenraume mit Ziegeln aufgemauert. 

Die fertige Wand wurde auf beiden Seiten geputzt, und zwar im 
Brandraum die untere Halfte mit reinem Gips, die obere mit Zement
mortel (1 Rtl. Zement + 21/2 Rtl. Sand + 21/2 Rtl. Sterchamol), im 
Beobachtungsraum die obere mit reinem Gips und die untere mit 
Zementmortel der gleichen Mischung. 

Die Herstellung der "Thermoswandbaukorper" erfolgte in einer Ver
suchshalle des Amtes in der Zeit yom 13. bis 15. Januar 1919; der Auf-
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bau der Wand in dem Versuchshauschen am lO. Februar 1919; das 
Aufbringen der Putzschicht am 20. und 21. Februar 1919. 

C. Versuchsausfuhrung. 

Am 11. Marz 1919, vorm. lOl/4 Uhr, wurde das in dem Brandraum 
aufgestapelte Kiefernscheitholz (etwa 5 cbm) mit Teerol ubergossen 

Schnift A-!J 
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--- ---- . .., ---- - ..... 
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01-1, 

1 &oxcl!lvngs. Brondrov/11 
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und entzundet. Durch 
Nachwerfen vonetwa 1 cbm 
Holz wurde das Feuer eine 
Stunde lang in voller Glut 
erhalten, worauf zunachst 
der volle Strahl des Hy
dranten wiederholt gegen 
die Wand gerichtet und 
dann das Feuer gelOscht 
wurde. 

~o 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Brunt/mum 

Zur Messung der er
reich ten Hitzegrade dienten 
Schamotteschalchen mit 
Metallegierungen von ver-
schiedenen Schmelzpunk
ten, die an den aus den 
Skizzen Fig. 1 u. 2 ersicht
lichen Stellen 1 bis 6 an 
und in unrnittelbarer Nahe 
der Wand aufgehangt 
waren. 

Urn den Verlauf der 
L Warmeanderung wahrend 

des Brandes zu messen, 
waren auf3erdem an den 
Stellen T und T1 (siehe 
Fig. 5 und 6) Thermoele
mente in das Innere des 
Brandraurnes eingefuhrt 
worden. 

D. Ergebnisse. 

Vor Beginn des Versuches wurde festgestellt, daB der nur 17 Tage 
alte Wandputz noch sehr feucht war. 

Von etwa 15 Minuten Brennzeit an begannen von Zeit zu Zeit 
unter starkem Knallen Putzstucke abzuspringen. Gegen Ende des 
Versuches, als die Flarnmen eine genauere Beobachtung gestatteten, 
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zeigte sich, daB der mit Zementmortel geputzte obere Teil etwa zur 
Halfte, der mit Gips geputzte untere Teil etwa zu ein Fiinftel der 
Flachen abgefallen war. 

Sonstige Veranderungen an der Wand wurden wahrend des Versuches 
nicht wahrgenommen. Eine merkbare Durchwarmung der Wand im Be
obachtungsraum fand im wesent.lichen nicht statt bis auf eine etwa teller
groBe Flache in etwa 2/3 der Hohe in der Mitte der Wand, wo von etwa 
45 Minuten Brennzeit an eine leichte Erwarmung festgestellt wurde. 

Beim Abspritzen der Wand mit dem vollen Strahl des Hydranten 
fielen weitere Putzstiicke ab, so daB am Ende des Versuches, wie aus 
dem Lichtbild Seite 91 ersichtlich ist, der Zementputz fast vollstandig, 
der Gipsputz zu etwa ein Drittel der Flache zerstort wurde. 

Etwa eine Stunde nach beendetem Versuch wurde ein "Thermos
wandbaukorper" mit "Leichtbeton"-Mischung III in der mittleren 
Reihe freigelegt. 

Fig. 7. 
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Hierbei zeigten sich die Papptafeln auf den dem Brandraum zu
gekehrten Flachen meist in der ganzen Ausdehnung feucht beschlagen. 
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Der Grad der Feuchtigkeit 
nahm bei den weiter nach dem 
Beobachtungsraum zu liegen
den Papptafeln zu, so daB 
stellen weise Tropfen bildungen 
beobachtet wurden. 
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Die dem Brandraum abge
kehrten Flachen der Papptafeln 
waren durchweg trocken; das 
Rohrgeflecht unter der Leicht
betonschicht war an vereinzel
ten Stellen etwas angekohlt, 
der Leichtbeton erwies sich 
noch als fest. 
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Fig. 8. 
5fJ 60 Bei weiterem Aufschlagen 

der Wand nach etwa 24 und 
48 Stunden wurden im allge-

meinen die gleichen Beobachtungen gemacht. Die an den inneren 
Flachen der Papptafeln beobachtete Nasse war bei allen "Thermos
wandbaukorpern" mit den verschiedenen Mischungen von Leichtbeton 
im wesentlichen die gleiche. Soweit beobachtet werden konnte, hatte 
der Grad der Feuchtigkeit im allgemeinen etwas abgenommen; jedoch 
zeigten sich auch verschiedentlich noch Tropfenbildungen. 

Vereinzelte angekohlte Stellen im Rohrgeflecht wurden nur bei den 
Korpern mit Mischung "III" festgestellt, bei allen ubrigen Korpern 
war das Geflecht erhalten geblieben. 

An den Stellen ,,1" und ,,2" waren 1020° C uberschritten; bei ,,3", 
,,4", ,,5" und ,,6" 954°C erreicht worden. 

Das Schaubild Fig. 8 stellt den Verlauf der Warmeanderungen 
wahrend der Dauer des Versuches, gemessen duich Thermoelemente 
an den Stellen T und Tl dar. Das Lichtbild Fig. 7 zeigt die Wand 
nach beendetem Versuch. 

Berlin-Lichterfelde-West, den 29. Marz 1919. 

Direktor 
i. V. 

gez. Herzberg. 

Staatliches Materialprufungsamt 

A bteil ungsvorsteher 
(L. S.) i. V. 

gez. Burchartz. 
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I. Bisher vorIiegende untersuchungen tiber die Bedeutung von Warme
leitung und Warmekapazitat fUr die Warmeokonomie der Hauser. 
Das Wohnhaus soIl seine Bewohner nicht nur gegen die Unbilden 

der Witterung im allgemeinen schutzen, sondern es solI auch in der Lage 
sein, die Temperaturen der Innenraume moglichst unabhangig zu 
machen von p16tzlichen oder periodischen Schwankungen der AuBen
temperatur, wie sie der Wechsel der Tages- und Jahreszeiten mit sich 
bringt. 

Die Temperatur der Raumluft soIl moglichst konstant sein und sich 
in ihrer Schwankung in Grenzen bewegen, die etwa zwischen 17° und 
22 0 liegen. Die Mauern mussen daher im Sommer den Innenraum vor 
zu schneller und starker Erwarmung schutzen und ihn im Winter vor 
zu starker Abkuhlung sichern. Dabei sollen sie selbst nicht durch zu 
groBe Warme- bzw. Kaltestrahlung lastig fallen. 

Diesen hygienischen Anforderungen konnte fruher verhaltnismaBig 
leicht entsprochen werden. Da man auf die Wirtschaftlichkeit eines 
Hauses in warmeokonomischer Beziehung und auf die Billigkeit der 
Bauausfiihrung nicht einen so groBen Wert zu legen brauchte wie jetzt, 
konnte man beim Bau eines Wohnhauses unbedenklich die Starke 
der Mauern so bemessen, daB neben der notwendigen Standfestigk~it 
ein genugender Warmeschutz ohne weiteres gewahrleistet war. Heute 
dagegen muB man sein Augenmerk in erster Linie darauf richten, daB 
eine moglichst groBe Baustoff- und Arbeitsersparnis erzielt wird, daB 
aber trotzdem der Warmeschutz ein ausreichender bleibt. 

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich fur den Kleinhausbau. 
Das Kleinhaus ist nur bei groBter Sparsamkeit in der Ausfiihrung 

7* 
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existenzfahig. Andererseits sind aber die Bedingungen fiir den Warme
schutz beim Kleinhause wegen der verhaltnismaBig groBen Oberflache 
der AuBenmauern erheblich ungiinstigere als beim GroBhaus. Es muB 
daher schon beim Bau des Rauses darauf gesehen werden, zwar moglichst 
billige Baustoffe und vorzugsweise solche zu verwenden, bei deren Rer
steHung moglichst wenig Kohle verbraucht wird, dabei aber doch die 
Wande und die Reizanlagen so auszugestalten, daB auch bei der Be
heizung der Wohnungen mit den Kohlenvorraten so sparsam wie mog
lich umgegangen werden kann. Andernfalls ~iirden etwaige Ersparnisse 
beim Bau des Rauses spater durch hohe Reizkosten sehr bald wieder 
verlorengehen. 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Wande und Reiz
einrichtungen so herzustellen, daB sich die Raume bei 
moglichst geringem Brennstoffbedarf rasch bis zur hygie
nisch notwendigen Temperatur anheizen lassen, und daB 
nach Aussetzen der Heizung die Raumtemperatur noch 
moglichst lange auf einer zutraglichen Rohe bleibt. Bei 
moglichst geringer Warmeleitung d urch die Mauern m uB 
also ein hinreichend groBer Warmespeicher vorhanden sein. 

Die beiden Faktoren: Warmeleitung und Warmespeicherung miiBten 
also bei der Bewertung einer Bauweise gleichmaBig in Rechnung gezogen 
werden. Dies ist aber augenscheinlich bisher nicht der Fall gewesen. 
In der Technik ist vielmehr das Augenmerk vorwiegend auf das War me
leitvermogen der Baustoffe gerichtet worden. 

In den folgenden Ausfiihrungen soIl nun versucht werden, fest
zustellen, wie sich die Wechselbeziehungen zwischen Warmespeicherung 
und Warmeleitung hygienisch und wirtschaftlich bemerkbar machen, 
insbesondere solI untersucht werden, ob eine Wandkonstruk
tion herzustellen ist, die bei moglichst geringemBrennstoff
verbrauch zum Anheizen und geringem Warmed urchgang 
geniigend Warme speichert, nm eine moglichst gleichmaBige 
Innentemperatur auch nach dem Aussetzen der Reizung 
zu gewahrleisten, ohne daB von der Warme zu viel nach 
auBen verlorengeht; oder ob es vielleicht zweckmaBiger 
ist, die Warme, welche zur Erzielung einer gleichmal3igen 
Temperatur auch wahrend der nachtlichen Reizpause 
notig ist, nicht in den Wanden, sondern irgendwie anders 
z us peichern bzw. fortla ufend in kleinenMengen z uz ufiihren. 

II. Temperaturbeobachtungen an Kleinhausern verschiedener Bauart. 
Die nach dem Kriege auftretende WohnungsnoJ;, die anfangs mit 

einem groBen Baustoffmangel zusammentraf, hat dazu gefiihrt, eine 
Reihe von Ersatzbaustoffen und Bauweisen bei Kleinwohnungen an-
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zuwenden, iiber deren Brauchbarkeit erst im Laufe der Zeit Erfahrungen 
gesammelt werden konnen. Die Verschiedenartigkeit der Wandaus
fiihrungen lieB es moglich erscheinen, daB Temperaturmessungen in 
solchen Hausern Anhaltspunkte zur Beantwortung der im vorhergehen
den Abschnitt aufgestellten Fragen biet~n konnten, jedenfalls aber 
war zu erwarten, daB solche Messungen Schliisse auf die ZweckmaBig
keit der verschiedenen Bauweisen zulassen wiirden. Derartige Unter
suchungen haben wir daher auf Anregung von Herrn Geheimrat 
Fliigge und unter weitgehender Unterstiitzung der Bauabteilung 
des Ministeriums fUr Volkswohlfahrt durchgefUhrt. 

Beschreibung der untersuchten Hauser. 

Wir haben uns bemiiht, solche Hauser herauszusuchen, die infolge 
ihrer Lage, GrundriBgestaltung und der Art ihrer Benutzung zu Ver
gleichen moglichst geeignet erschienen. Von vornherein muB aber auf 
die groBen Schwierigkeiten hinge wiesen werden, mit denen bei solchen 
Untersuchungen zu rechnen ist. Es ist ganz ausgeschlossen, die Ver
suchsbedingungen fUr die einzelnen Versuche vollig gleich einzurichten, 
wie das bei Laboratoriumsversuchen bequem erreicht werden kann 
und fUr sie Voraussetzung ist. Es mul3te daher aus dem Versuchsmaterial 
dasjenige herausgesucht werden, aus dem mit hinlanglicher Sicherheit 
allgemeingilltige Schliisse gezogen werden konnten. Nachdem dies 
aber gelungen war, ergab sich fUr uns der Vorteil, daB nun wirklich aIle 
Faktoren, die bei einem bewohnten Kleinhaus von EinfluB sind, be
riicksichtigt werden konnten. So kamen wir schlie13lich in die Lage, 
ein einigermaBen zuverlassiges Urteil iiber die Giite verschiedener 
Ersatzbauweisen abzugeben, und glauben auch, einige Vorschlage 
machen zu konnen, wie in besonderen Fallen eine giinstigere Ausge
staltung der Wandkonstruktionen anzubahnen sei. In Verbindung mit 
Laboratoriumsversuchen, die noch nicht beendet sind, aus denen aber 
schon jetzt gewisse Schliisse gezogen werden konnen, glauben wir auch 
einige allgemeinere theoretische Folgerungen ziehen zu konnen. 

Untersucht wurden die nachfolgenden 7 Haustypen: 
1. Zementhaus. AuBenwand: 15 cm Zementsteine mit Hohlschicht, 2cm 

Luftschicht, 2 cm Schalbretter, darauf einfaches Rohrgewebe undPutz. 
2. Steinhaus. AuBerer Putz, 15 cm Deckensteine mit doppelten 

Hohlraumen, 2 cm Luftschicht, 2 bis 3 cm Gipsplatten mit Kokos
fasereinlage, darauf Putz. 

3. Thermoshaus. AuBerer Putz, 22 cm Thermossteine mit 5 Hohl
schichten, darauf Putz. Die Thermosste ne bestehen aus einer Schale 
von Leichtbeton und einem inneren Karper aus Holz und Pappe, der 
durch Pappzwischenwande in eine Reihe hintereinanderliegender, ab
geschlossener Luftzellen geteilt ist. 
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4. Holzhaus. 22 mm Bretter mit Deekleisten, 1 Lage Daehpappe 
aufgenagelt, ohne Verkleben der Fugen, 10 em starkes Faehwerk mit 
Koksasehenfiillung, 5 em starke He 1 m sehe Hohlsteinplatten, darauf 
Putz. 

5. Holzhaus. 22 mm Bretter mit Deekleisten, 1 Lage Daehpappe 
aufgenagelt ohne Verkleben der Fugen, 10 em starkes Fachwerk mit 
Koksaschenfiillung, 1 Lage Dachpappe aufgenagelt, ohne Verkleben 
der Fugen, 2 em Verschalung, darauf Rohrgewebe und Putz. 

Ferner wurden die beiden folgenden Holzhaustypen in die Versuehe 
einbezogen: 

6. System Boecker. 1 Lage Schalbretter wagereeht, 20 mm, 
1 Lage Schalbretter senkrecht, 20 mm, Fugenleisten. Hohlraum mit 
Torfmull gefiillt 8 em, einfache innere Schalung 20 mm, wagerecht. 

7. System Christoph & Unmack. Tafelbauweise von Christoph 
& Unmaek mit doppelter Luftschicht, mit einer Korkplatteneinlage 
sowie auBerer Jalousie und innerer vertikaler gespundeter Brettbe
kleidung. 

AuBerdem wurde noch je eine weitere Beobachtung an zwei Lehm
bauten mit SehlacKenbeigabe von 40 bzw. 50 em Wandstarke vor
genommen. 

Von diesen Hausern liegen die Typeu 1 bis 5 an der gleichen Seite 
der BismarckstraBe in Steglitz. Sie haben gleiche GrundriBgestaltung, 
und fUr einen Teil der Versuche konnten Raume ausgewahlt werden, 
die zur Himmelsrichtung gleich orientiert waren. Auch die Dach
und FuBbodenkonstruktion ist im wesentlichen gleich. Dazu lieB sieh 
infolge groBten Entgegenkommens der Bewohner aueh eine annahernd 
gleiche Raumbenutzung in den einzelnen Hausern erreiehen. Wenn 
wir aueh dureh un sere Apparate eine gewisse Kontrolle hieriiber hatten, 
so muBten wir uns doeh im wesentlichen auf die Versieherung der Be
wohner verlassen, in der Raumbenutzung unseren Wiinsehen ent
sprochen zu haben. Es wurde jedenfalls von uns niehts unversucht ge
lassen, mit Hilfe der Bewohner mogliehst giinstige Vergleichsbedin
gungen zu sehaffen. 

Die GrundriBgestaltung dieser 5 Hauser ist aus Abb. 1 zu ersehen, 
iiber die iibrige Bauausfiihrung gibt naehstehende Zusammenstellung 
AufschluB. 

1. Fundament: 25 em starkes Ziegelmauerwerk 80 em in der Erde, 
55 cm iiber der Erde = FuBbodenhohe. 

2. FuBboden: 1 Ziegelflachschieht = 6,5 cm stark, 15 em Koks
asehenfilllung, 3 em Luftschicht, 26 mm starker HolzfuBboden auf 
10/10 em starken Lagern. 

3. Deeke: Balkenstarke 16/16 em, Unterseite der Decke: Rohr
gewebe mit Putz, Zwischendeeke: Schwarten mit Lehmstakung, dar-
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auf Koksaschenfiillung, Oberseite der Decke: 26 mm starker Holz
fuBboden. 

Die Hohe der Raume betragt 2,50 m, sie haben in den beiden AuBen
wanden je 1 Fenster von 1,46 m Hohe und 1,19 m Breite. 

DieHausersind unter 
dem Zimmer, in welchem 
die Temperaturbeob
achtung vorgenommen 
wurde, nicht unterkel
lert, wahrend der ubrige 
Teil unterkellert ist. 

Beschrei bung der an
gestellten Versuche. 

In den Hausern 1 bis 
5 wurden 3 Versuchs
reihen durchgefiihrt , 
wahrend wir uns in den 
Hausern 6 und 7 auf zwei 
beschranken muBten. 
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legene Raume in den Hausern 1 bis 5 eine W oche lang unter Ver
wendung einer gleichen Menge von Brennmaterial (5 kg Briketts taglich) 
durch die in den Zimmern eingebauten Kachelofen erwarmt wurden, 
und dabei der Verlauf der Lufttemperatur im Innern der Zimmer und 
auBen mittels Thermographen registriert wurde. Vor jedesmaligem An
heizen wurde 1/2 Stunde lang geliiftet. 

Die zweite Versuchsreihe wurde in den Sommermonaten Juni/Juli 
1920 durchgefiihrt, indem ebenfalls die Innen- und AuBentemperatur 
registriert wurde. Diese Untersuchungsreihe erstreckte sich iiber alle 
vorstehend aufgefiihrten Hauser. 

Die dritte Versuchsreihe wurde im Januar 1921 angestellt. Hierbei 
wurde in gleicher Weise verfahren wie bei der ersten Reihe, jedoch 
erfolgte die Beheizung der Zimmer durch elektrische Of en von gleicher 
Bauart und mit gleichem Stromverbrauch, so daB hier der EinfluB 
der Wande rein zutage trat. 

Praktische Ergebnisse der Untersuchungen. 

1Jber die dritte Versuchsreihe soIl zunachst berichtet werden. 
Bei den in der Zeit vom 21. 1. 1921 bis 26. I. 1921 durchgefuhrten 
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Heizversuchen muBtenRaume genommen 
werden, die zwar alle gleich groB waren, 
gleiche AuBenwande und Fensterflachen 
hatten, aber nicht alle zur Himmelsrich
tung gleichgerichtet lagen. Die Heizung 
erfolgte durch elektrische Of en mit 4 Heiz
birnen und einem stiindlichen Stromver
brauch von 2000 Watt. Es wurden jedem 
Raume also stiindlich 1720 Warmeeinheiten 
(kg-Cal) zugefiihrt. Vor jedem Anheizen 
wurde 1/2 Stunde lang geliiftet. Mit dem 
Heizen wurde taglich 8 Uhr morgens be
gonnen, dagegen war es leider nicht mog
lich, die Heizung in allen Raumen zu gleicher 
Zeit zu beenden. Die Thermographen wurden 
in Tischhohe, vor Strahlung geschiitzt, auf
gestellt. 

In der Abb. 2 sind die in den verschie
denen Hausern erhaltenen Thermographen
kurven fUr die Versuchstage 23. I. bis 26.1. 
vereinigt, urn einen orientierenden Dber
blick iiber die Versuchsergebnisse zu ge
wahren. 

Die Kurven zeigen, daB das thermische 
Verhalten der Hauser, das in dieser Ver
suchsreihe lediglich durch die Wandkon
struktion bedingt ist, ein einigermaBen zu
friedenstellendes ist. Betrachten wir die 
beiden Versuchstage 24. r. und 25. r., an 
denen eine mittlere AuBentemperatur von 
etwa 3 0 bzw. 0 0 herrschte, so wurde dem 
Thermoshaus am 24. r. in 11 Heizstunden 
18920 WE zugefUhrt. Das ist der Warme
wert von etwa 7 bis 8 Briketts. Beriick
sichtigt muB dabei aber werden, daB bei 
unseren Versuchen aIle zugefiihrte Warme 
auch wirklich dem Raume zugute kam, wah
rend beim Verbrennen der Briketts im Of en 
eine betrachtliche Warmemenge (20 bis 50%) 
mit den Rauchgasen entweicht. Wir miissen 

1) Abb. 2 ist in anderern MaBstab gezeichnet 
als die Abb. 3-6, urn den Verlauf der einzelnen 
Kurven deutJicher hervortret!)n zu lassen. 



und Heizung auf die Warmeokonomie von Gebauden. 9 

daher, urn den Vergleich mit der Brikettheizung durchzufiihren, an
nehmen, daB wir etwa 10 bis 11 Briketts verbrannt hatten. Da wahrend 
dieses Heizversuches bei einer AuBentemperatur von 3 0 eine Innen
temperatur bis zu 22 0 erreicht wurde, muB das fiir den etwa 50 cbm 
groBen Raum als recht giinstig angesehen werden. Auch am 25. 1. bei 
einer AuBentemperatur von durchschnittlich 0 0 wurde mit einer Warme
menge, die etwa 11 bis 12 Briketts entsprach, sehr schnell eine Tem
peratur von 17 0 erreicht, die im Laufe der Heizzeit auf 19 0 anstieg. 
Dies Ergebnis ist als ein durchaus gutes anzusehen1). 

Nicht so giinstig sind die Ergebnisse im Steinhaus und den beiden 
Holzhaustypen. Besonders am 25. 1. bleiben sie weit hinter dem Thermos
haus zuriick. Immerhin darf man auch das thermische Verhalten dieser 
Wandkonstruktionen nicht gerade als ungiinstig bezeichnen. Bei nicht 
ii bergroBem Warmeverbrauch erreichen sie eine Temperatur von 17 0 

bei 0 0 AuBentemperatur und halten sich langere Zeit auf dieser Hohe. 
Freilich wird diese Temperatur erst erheblich spater als beim Thermos
haus erreicht. Wiirde man aber das Hochheizen des Raumes durch 
starkere Warmezufuhr zu Beginn der Anheizperiode beschleunigen 
und spater mit kleineren Warmemengen weiterheizen, so wiirde man 
auch in diesen Haustypen voraussichtlich hygienisch durchaus einwand< 
freie Warmeverhaltnisse bei nicht iibergroBen Heizkosten erhalten. 

Am ungiinstigsten ist entschieden das Zementhaus. Bei gleicher 
Warmezufuhr bleibt es in der erreichten Temperatur urn 2° bis 3 0 

hinter den iibrigen Hausern zuriick, und am 25. I. erreicht es erst nach 
langer Anheizzeit die hygienisch erforderliche Temperatur von 17 o. 

Das Verhalten nach Aussetzen der Heizung ist beim Thermoshaus 
ausgesprochen giinstig. Es bleibt bis zum Beginn des neuen Anheizens 
auf einer angenehm hohen Temperatur. Demgegeniiber sind aIle andern 
Haustypen viel ungiinstiger, trotzdem auch bei Ihnen die Temperatur 
in der Nacht keineswegs bis zu einer hygienisch bedenklichen Tiefe 
absinkt. 

Auch das Verhalten der Hauser bei hoher AuBentemperatur, wie 
es die Kurven der Abb. 3 veranschaulichen, ist im allgemeinen nicht 
ungiinstig. Das Thermoshaus zeigt ein geradezu glanzendes Verhalten. 
Bei einer AuBentemperatur von 32 0 steigt die Innentemperatur nur 
auf etwa 210. Die Tagesschwankungen der AuBentemperatur machen 
sich im Inneren des Hauses kaum bemerkbar. Etwas deutlicher folgt 

1) Da uns zum Vergleich ein Haus von ahnlicher Bauart wie die untersuchten, 
aber mit einer schon als brauchbar anerkannten Wandkonstruktion - etwa aus 
Ziegel - nicht zur Verfiigung stand, mu13ten wir uns in der obigen Weise durch 
Berechnung auf Brikettverbrauch ein angenahertes Vergleichsma13 schaffen. 
Durch Umfrage ergab sicb, da13 unter den vorliegenden Verhaltnissen ein Ver
brauch von etwa 10 Briketts als normal anzunebmen sei. 
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die Innentemperatur im Steinhaus den Schwankungen der AuBentempera
tur. Jedoch ist am warmsten Versuchstag bei einer hochsten AuBen
temperatur von 32° die hochste Innentemperatur nur 22,5°, was als 
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recht giinstig bezeichnet werden kann. Die 
Holzhauser (Nr.4 und 5) erreichen dagegen eine 
recht hohe Innentemperatur von 25,1 ° und 
zeigen iiberhaupt ein ausgesprochenes Angleichen 

... an die Schwankungen der AuBentemperatur. ., 
~ Am ungiinstigsten ist entschieden auch hier 
~ das Zementhaus. Es folgt der AuBentemperatur 
!Xl in sehr starkem MaBe. Dabei wird am heiBesten 
~ Tag eine Innentemperatur von 26,6 erreicht und 
~ in der darauffolgenden Nacht kiihlt sich diese 

..c:: 
~ auch nur unwesentlich ab; ein Verhalten, das 
!Xl '" hygienisch wenig erwiinscht ist. 

" 

Ebenso wie bei den vorain besprochenen 
Heizversuchen hangt das thermische Verhalten 
der Hauser auch bei diesen Untersuchungen 
lediglich von der Wandbauart ab, und da sich 
hinsichtlich der Giite des Warmeschutzes im 
Sommer im wesentlichen dieselbe Reihenfolge 
wie bei den Heizversuchen mit den elektrischen 
CHen ergibt, erscheint es zulassig, fiir orien
tierende Vergleichsversuche zur Beurteilung der 
thermischen Giite von Wandkonstruktionen der
artige Sommerversuche heranzuziehen. Sie sind 
unvergleichlich viel einfacher und billiger als 
Heizversuche. 

Wahrend uns in erster Linie der EinfluB 
der Wandkonstruktion auf das thermische Ver
halten der Hauser interessierte, wie es in den 
besprochenen Untersuchungen rein zutage tritt, 
ist fiir die Bewohner naturgemaB das Ver hal te n 

oJ der Gesamtanlage, d. h. der Temperatur
cO verlauf bei Benutzung der eingebauten 
~ Heizanlage das Wichtigste. Leider konnen 

unsere Versuche vom Winter 1920, bei denen 
die Heizung durch die in den einzelnen Hausern 
vorhandenen KachelOfen erfolgte, ein zuver
lassiges Bild in dieser Richtung nicht geben 

(Abb.4). Die Wande der damals noch unbenutzten Hauser waren 
so naB, daB die Ergebnisse der Versuche ein zu ungiinstiges Bild von 
dem Verhalten der Hauser geben miissen. Wir wiirden diese Versuche 
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gar nicht erwahnen, wenn sie nicht doch zeigten, wie der EinfluB 
der Wandkonstruktion gegen den der Of en fast ganz in den Hinter
grund tritt. Die Vorziige der ~Ir---"!"r'\"'" \:~, ..--,-~ 
Wandkonstruktion des Ther- i'!1--+!--"::';'~~: :----+-____1 

., I. 
moshauses werden durch des-., ,,,I.-': 
sen Heizeinrichtung stark "I----I----if;+/----f-, 

"'1----I---iJ.iW----f-' 
beeintrachtigt, so daB das i:l!t----I-.../I4->---t-----J 
Zementhaus in diesem FaIle i'!1----I---¥i,.ll+---f-' 

fast ebenso giinstig dasteht :~=~tj"~1~==~===1 
wie jenes. Auch das Ver- =1--..4..j---f\\lI+---f-, 

halten der anderen Haus- ~r-4--+l.'->---t-----J 
typen ist durch die Art der "r---+-'~~";-j-------' 
Heizung ganz verandert. ...I----J-./-J;i....:/--..-'-I-, 

Auf Einzelheiten werden wir :1---+l.Jl.i---.j--t-i 
spater zuriickkommen. ~1---.....JJiJ~f---+____1 

Versuche iiber War me-
isolierung durch Schu tz- :I---lIo*"-+---+-, 

decken. ~r-----+-,~~~-----' 
1m AnschluB an die bis- .,1----+----J~-+____1 

her besprochenen Unter- :I----J-..J.:ti-l-++-, 

suchungen seien kurz die ~I.::!"t----I-""".J.---+-I 
Ergebnisse von Versuchen i'!1----J-.1'---!;-I--t-, 
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mitgeteilt, bei denen im Ze- :I---+Fi-+--r-- ~ 
ment- bzw. Thermoshaus die" '\ _ ~ 

verzichten. Es ergab sich ., 'iii 

AuBenwande an ihrer Innen- ~ '" ~ 
seite mit Decken behangt ~ .:~ ..... .. . ~ 

d "1----J-.--::JfI:!l~\..'--f"r:---J ..0 
wur en, die aus 1 Lage Pack- "'I----J-.-I-r-l-+-t-:-, as 
papier, 1/2 bis 1 cm dicker: (J 1/!· "l .. ' . _ I 
Watteschicht und 15 Lagen N~--I'-.,-II#I.~. ~-_, ~ 
Zeitungspapier hergestellt ~t---+="",,'!+.-..;';' ..... ,,-t-- tl 
waren. Auf die Wiedergabe "'1--re:.o4-ij:.··+----+-i 

der Originalkurven miissen :>----+~\.~O+--i-:J 
1<:> Sl .s::i wir leider aus Raummangel IIi1 :9 ~\'\01 --<t 

beim Zementhaus eine be-: 1:3-/ :,. 
deutende Abkiirzung der An-.. I' :' 
heizzeit und unter Beriick- ~'---L--;/JfII.it:..----'-r-" 

... .. 
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.~ 

sichtigung der tieferen AuBentemperatur eine Verlangsamung der Ab
kiihlung, hygienisch und wirtschaftlich also ein groBer Vorteil. Beim 
Thermoshaus dagegen bekamen wir zwar auch eine starke Verkiirzung 
der Anheizzeit, aber unerwarteterweise auch eine Beschleunigung der 
Abkiihlung, so daB in diesem FaIle sich vielleicht ein wirtschaftlicher, 
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abel' nicht unbedingt ein hygienischer Vorteil ergab. Eine ErkHtrung 
fiir diese auffallige Erscheinung wird im nachsten Abschnitt versucht 
werden. 

Verhingen wir im Thermoshaus die Fenster mit Decken, 
so ergab sich eine sehr starke Verkiirzung del' Anheizzeit und eine groBe 
Verzogerung del' Abkiihlung. Wenn es sich also darum handelt, Kohlen 
zu sparen und doch ein hygienisch gutes thermisches Verhalten eines 
Raumes zu erhalten, so kann durchaus empfohlen werden, das untere 
Drittel des Fensters, das zur Erhellung des Raumes doch nur wenig 
beitragt, mit geeigneten Decken zu verhangen. 

III. Theoretische Erorterungen der beschriebenen Versuche. 
Wie schon die Isolierversuche am Thel'moshaus zeigen, ist das 

thermische Verhalten eines Hauses durch seine Warmedurchgangs
zahl allein nicht ausreichend charakterisiert. Wahrend namlich durch 

'<:«.t- .... 
a:-,.'6'<· ... . 

...... ...... 0 •• 

, '" ". ~O~ ____ L-____ ~ ____ ~~3--L~~~ ____ ~~ __ ~ 
2 3 'I 5 6 7SId 

Abb.7'). 

~O~~------~------~r---~--~----------------~~ 

If 
Abb.8. 

6 7 

a Thermoshaus, b Steinhaus, c Holzhaus 5, d Holzhaus 4, e Zementhaus. 

8Sfd 

die Isolation der Warmeverlust durch die Mauern entschieden kleiner 
wurde, war doch die Abkiihlung ein~ schnellere als bei groI3erem Warme
durchgang. - Um daher die Bedeutung del' einzelnen Wandbestand
teile eingehender beurteilen zu konnen, wurden die Thermographen
kurven genauer analysiert. Hierzu dienen die Abb. 7 und 8. 

1) Bei Abb. 7 ist die absteigende Linie fur das Zementhaus versehentlich nicht 
eingezeichnet. Sie verliiuft zwischen den Linien b (Steinhaus) und d (Holzhaus 4). 
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Diese Abbildungen kamen folgendermaBen zustande: 
Aus der Versuchsperiode wurden die Tage 23. I. und 24.1. heraus

gegriffen, da sie fUr das in Betracht kommende Zeitintervall ziemlich 
konstante AuBentemperatur zeigen. In beiden Figuren geben die auf
steigenden Linien die Zeit an, die gebraucht wurde, um die Innen
temperatur von 15° auf 19° zu erhohen. Da in Abb. 7 (bei 19° Innen
temperatur) die der AuBentemperatur gegeniiber erreichte Temperatur
differenz 13,5° betragt, wahrend sie in Abb. 8 (ebenfalls bei 19° Innen
temperatur) 16,5 ° ist, verlaufen hier die Linien bedeutend schrager 
als in der ersten Abbildung. Die absteigenden Linien geben die Zeit
dauer an, die die Raume brauchten, um sich von 19° auf 15° Innen
temperatur abzukiihlen. 

An beiden Versuchstagen ist, wie die Figuren zeigen, die Reihen
folge der Hauser hinsichtlich der Giite ihres thermischen Verhaltens 
dieselbe. Fiir die Anheizperiode wiirde die Gruppierung folgender
maBen ausfallen: 

Thermoshaus, Steinhaus, Holzhaus 4, Holzhaus 5, Zementhaus. 
Fiir die Abkiihlungsperiode wiirde sie sein: 
Thermoshaus, Holzhaus 5, Steinhaus, Zementhaus, Holzhaus 4. 
Beim Thermoshaus ist die Anheizperiode weitaus am kiirzesten 

und die Abkiihlungsperiode am langsten. 

Hausart 

Thermoshaus. 
Steinhaus 
Holzhaus 2 
Holzhaus 5 
Zementhaus 

II 

Tabelle I. 
(Versuchstag: 25. 1. 1921.) 

Fiir eine Erwarmung 

von I von I VQn 
10 auf 15 I 15 auf 16 16 auf 17 II 

!i wurden Warmeeinheiten verbraucht 

II 

I 

I 
1290 I 860 860 , 
4300 I 2150 2150 

I' 

5160 
I 

1720 
I 

1720 
5160 2150 I 3010 
6020 I 4730 I 3870 Ii I 

Ben6tigte Gesamtcalorien· 
menge fiir die Erwarmung 

von 10 auf 17 

3010 
8600 
8600 

10320 
14610 

Die Ubereinstimmung der Reihenfolge an allen Versuchstagen 
zeigt, daB sie nicht etwa durch zufallige auBere Momente, sondern durch 
die Bauart der Hauser bedingt sein muB. 

Fiir die Abkiihlung ergab sich, wie angedeutet, eine andere Reihen
folge, jedoch ist auch sie im groBen und ganzen an allen Tagen kon
stant, da der geringe Unterschied. der sich am 22. I. zwischen der Reihen
folge von Steinhaus und Holzhaus 5 verglichen mit den anderen Tagen 
zeigt, in der Ungenauigkeit der Ablesung, wie sie die Kleinheit der ur
spriinglichen Thermographenkurven und der Iiie vollig iibereinstimmende 
Gang derartiger Apparate bedingt, begriindet sein kann (s. Tab. II). 
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Hausart 

Thermoshaus 
Holzhaus 5 
Steinhaus. 
Zementhaus 
Holzhaus 4 

Tabelle II. 

Urn sich vou 17° C auf 15° C abzukiihlen, verbrauchten die 
Hauser folgende. Stundenzahl 

am 2'2. L am 23. I. am 24. I. 

_1) _1) _1) 

31/ 4 3 31/, 

31/ 2 3 2 
21/4 2 2 
2 2 1 

Beim Thermoshaus geht sehr wenig Warme durch Leitung nach 
au Ben verloren. Dagegen kann sich in der an die Innenluft grenzenden 
Schicht der Thermossteine eine angemessene, aber offenbar nicht iiber
groBe Warmemenge speichern. Hier kann daher beim Anheizen sofort 
ein groBer Teil der zugefiihrten Warmemenge zur Erhohung der Luft
temperatur dienen. Die gespeicherte Warme ist aber offenbar doch 
geniigend, um nach Aussetzen der Heizung den geringen Warmeverlust 
durch Leitung so weit auszugleichen, daB der Temperaturabfall nur 
ein au Berst langsamer ist. 

Abb. 9. a ohne Isolierung, b Wande isoliert, c Fenster isoliert. 

Das Verhalten des Thermoshauses vor und nach der Isolierung 
zeigt Abb. 9. 

Wie zu erwarten, ergab sich bei der Isolierung eine ganz erhebliche 
Abkiirzung der Anheizperiode. Der Warmedurchgang war eben ein 
wesentlich geringerer, auBerdem verlangsamten die Schutzdecken den 
Ubergang der Warme auf die speichernde Betonschicht. Trotz des 
kleineren Warmedurchgangs durch die Mauern verlauft aber in diesem 
Falle die Abkiihlung schneller, und zwar betragt die Differenz zwischen 
der Zeit mit und ohne Isolierung annahernd 2 Stunden fiir eine Abkiihlung 
von 19° auf 16°. Die Isolierung hat fast jede Aufspeicherung in der 
Schale der Thermossteine verhindert, so daB beim Aussetzen der Heizung 
nur ein ganz geringer Warmespeicher vorhanden war, um den Warme-

1) Die Abkiihlung beim Thermoshaus ging derart langsam vor sich, daB sich 
das Haus in der Beobachtungszeit gar nicht unter 16° C abkiihlte. 
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verlust durch die Wande und Fenster zu ersetzen. Der Warmeverlust 
durch die Mauern ist zwar verringert, im Verhaltnis dazu aber die 
Speicherung viel mehr. . . . . 

v. Praktische Brauchbarkeit des Krellschen "AbkUhlungskoeffizienten". 
.... Die auf Grund dieser Beobachtungen von uns errechneten 

fJ·Werte zeigt Tabelle VII. 

Tab e II eVIl. 
(Abkiihlungskoeffizienten [fJ .WertJ.) 

Versuchsnacht Versuchsnacht Versuchsnacht 
Haus 21./22. I. 23./24. I. 26./27. I. Mittelwert 

S = 10 Std . S = 8 Std. S = 11 Std. 

1. Steinhaus . ·11 9,11 9,43 8,71 9,08 

I' 
(~ = 2,14) (~=1,8) (~ = 2,4) 

2. Thermoshauslj 14,18 21,14 29,06 21,46 

(~ = 1,63) (~ = 1,3) (~=1,3) 

3. Betollhaus . '1 6,73 6,05 6,94 6,57 

(-~- = 2,8) (~=2;5) (~- = 3) 

4. Holzhaus 4 .11 6,98 5,05 6,09 6,04 

5. Holzhaus 5 .11 

(~ = 2,7) (~ = 3) (~- = 3,5) 

8,32 10,44 7,54 8,78 

II (~ = 2,3) (~ = 1,7) H- = 2,75) 

Trotz cler verschieden groBen Heizpausen hatten, wenn der Satz, 
daB der Abkuhlungskoeffizient eine fUr jedes Gebaude bestimmte 
unveranderliche GreWe sei, vollig richtig ware, die fJ-Werte in unserer 
Tabelle zahlenma13ig an allen Tagen fUr dasselbe Haus denselben Wert 
haben mussen. Das ist jedoch nicht der Fall, und aus der GroBe des 
Betrages, um den die einzelnen Werte voneinander abweichen, laBt 
sich ungefahr erseheh, wieweit die Krellsche Annahme mit der Wirk
lichkeit ubereinstimmt. Unter Berucksichtigung der vielen bei Ver
suchen an bewohnten Hausern unvermeidlichen Ungenauigkeiten 
scheinen uns aber die Abweichungen der Einzelwerte von dem in der 
5. Spalte der Tabelle VII gebildeten Mittelwerte nicht so groB zu sein, 
daB man die Krellsche Annahme kurzerhand ablehnen muBte. Anders 
scheint es nur beim Thermoshaus zu sein, wo die Abweichungen der 
einzelnen Werte allerdings recht bedeutend sind. Das ist aber er
klarlich. Schon Krell weist darauf hin, daB zweckma13igerweise die 
Dauer der Heizpause so lang gewahlt werden muBte, wie ungefahr 
die Stundenzahl des fJ-Wertes ausmacht, weil sonst die einzelnen Tem-
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peraturfehler zu sehr ins Gewicht fallen. Diese Bedingung konnten wir 
bei den iibrigen Gebauden einigermaBen erfiillen; beim Thermoshaus 
mit seiner langen Abkiihlungszeit war das dagegen nicht moglich. 

Aus dem fJ-Wert geht wieder folgende Reihenfolge fUr die Giite der 
Hauser wahrend der Abkiihlungsperiode hervor: 

1. Thermoshaus, 2. Steinhaus, 3. Holzhaus 5, 4. Zementhaus, 5. Holz
haus 4 .... 

Obiger Abdruck wurde lediglich aUf Wunsch des Verfassers, des H errn 
Professor Korff-Petersen, nur auszugsweise gebracht. Irgendwelche Stellen, 
die den Thermosbau in unvorteilhaftem Licht hiitten erschei'lien lassen 
konnen, enthiilt die Origl;nalabhandlung nicht. 
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