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Vorwort. 
Es mag als ein gewagtes Beginnen erscheinen, die Lehren eines groBen, 

umfassenden Wissensgebietes in der Form einer Enzyklopadie vermitteln 
zu wollen. 

Der Verfasser hat dennoch den Versuch unternommen. 
Es bestarkte ihn in seinem EntschluB das in langjahriger Erfahrung 

als akademischer Lehrer und ausiibender Architekt im Kreise Lernender 
und Berufstatiger erkannte Verlangen nach einem eben das Wesent
lichste des Stoffes erfassenden Behelfe, und es forderte seine Absicht die 
Erkenntnis, einen Lehrbehelf in Zeiten der Krise und der Not mehr noch 
als sonst den wirtschaftlichen Verhaltnissen jenes groBen Kreises an
passen zu miissen, dem er ein Vermittler erstrebten Wissens sein soll. 

Unter Verzicht der Betrachtung des Werdens wurde der Blick auf 
das Sein "gerichtet und durch knappe Darlegung an Stelle wortreicher 
Schilderungen ermoglicht, alle den Hochbau beriihrenden Einzelgebiete in 
einem engen Raume zu vereinen. 

Die Erfahrung lehrt, daB nur griindlich durchgearbeitete Beispiele 
ein klares Bild zu geben vermogen; deshalb wurden die grundlegenden 
Konstruktionen aller Teilgebiete bis in die Einzelheiten behandelt und 
die Erorterung der Varianten unter Betonung des Wesentlichen dem 
Rahmen des Buches eingefiigt. 

Den Baustoffen wurde trotz des knappen Raumes ein verhaltnismaBig 
groBer Anteil gewidmet. Fehlkonstruktionen und Schaden finden nur 
zu haufig ihre Ursache in mangelhafter Baustoffkenntnis. 

Fast samtliche Abbildungen des Buches sind fiir dasselbe entworfen 
worden; der MaBstab der Wiedergabe gestattet die Erfassung aller Einzel
heiten. 

Gesetze, Verordnungen und Normen wurden erwahnt und zum Teil 
im Auszug angefiihrt. 

Eine Reihe tafelmaBiger, enge auf das Stoffgebiet zugeschnittener Zu
sammenstellungen soll unter Weglassung in vielen Taschenbiichern wieder
kehrender Tabellen den Benutzer des Buches der Miihe zeitraubenden 
Suchens entheben, das angefiihrte Schrifttum dem Leser den Weg zur 
Vertiefung weisen. 

Das Buch wendet sich an den Studierenden und an den Praktiker im 
Konstruktionsbiiro und auf' der Baustelle; es hofft, dem Lernenden ein 
sein Wissen fordernder Behelf, dem Berufstatigen ein dem gegenwartigen 
Stande der Entwicklung entsprechendes Nachschlagebuch zu sein. 



IV Vorwort. 

lch danke allen, die dem Buche den Weg ebnen halfen; allen voran 
dem Verlag, der sich in krisenschwerer Zeit zur Auflage entschloB; ich 
danke den ofientlichen Stellen und Firmen, die rich bei der Verfassung 
unterstiitzten: insbesondere den stadtischen ElektrizitiLts- und Gas
werken der Gemeinde Wien, dem osterreichischen und dem deutschen 
NormenausschuB, den Eternitwerken Ludwig Hatschek in Wien, der 
Karl Kiibler A. G. in Stuttgart, der osterreichischen Korting-A. G. & Co. 
Ges. m. b. H. in Wien, der Waagner-Biro-A. G., Eisenkonstruktions- und 
Briickenbauanstalt in Wien, und der -Wienerberger Ziegelfabriks- und 
Baugesellschaft in Wien. 

Anerkennung und her~lichen Dank schulde ich ferner den bewiLhrten 
Assistenten meiner Lehrkanzel, den Herren Zivilarchitekten Ing. Wilhelm 
Riedl und Ing. Otto Gebhart, in deren Aufgabenkreis u. a. auch die 
zeichnerische Wiedergabe des Hauptteiles der Abbildungen fiel. 

Wien, im Oktober 1936. 
Dr. techno Silvio Mohr. 
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Erster Abschnitt. 

Baustoffe. 
A. Auf· und AusbaustoHe. 

I. Natiirliche Steine. 
Die mttiirlichen Steine werden nach ihrer Entstehungsweise ein

geteilt in: 1. Erstarrungsgesteine, 2. Schichtgesteine und 3. Kri
stallinische Schiefergesteine. 

Die nachfolgenden Tabellen geben auf Grund obiger Einteilung 
einzelne Beispiele der im Hochbau am haufigsten verwendeten Steine. 

Beispiele 

Granite 

Syenite 

1. Erstarrungsgesteine. 

Beispiele des Vorkommens in 
Osterreich (und auBerhalb des 

Bundesgebietes) 

Mauthausen, Scharding, I 
Schrems, Gmiind, 

(Schweden, Norwegen, 
Schlesien, Harz, Thiirin
gen, Norditalien, Jugo-

sla wien usw.) 

(Norwegen, Sieben
biirgen usw.) 

Verwendung 

Werk-, 
Zier-, 

Bildhauer-, 
Pflaster

und 
Schotter

stein 

lnsbes. 
Pflaster

und 
Schotter

stein 

Verwendungsbeispiele 
in Osterreich 

Donnerbrunnen und 
Sockel des Maria-The
resien-Denkmales in 
Wien, Sockel und Sau
len am Linzer Dom, 

Techn. Hochschule 
Graz, Pflaster in Wien, 

Graz u. a. O. 

----1--- . __ .- ·-------1-----1----------

Oststeiermark, Burgen
land, 

Basalte (RhOn, Siebengebirge, 
Hessen, bohmisches Mittel

gebirge usw.) 

Mohr, Hochbau. 

Werk-, 
Zier-, 

Pflaster
und 

Schotter
stein 

1 



2 

Beispiele 

Por
phyre 

Ton
schiefer 

Sand
steine 

Auf- Lmd Ausbaustoffe. 

Beispiele des Vorkommens in 
Osterreich (und auBerhalb des 

Bundesgebietes) 

Gleichenberg in Steier
mark, 

(Leipzig, Halle, MeiBen, 
Teplitz, Bozen tisw.) 

Verwendung 

Werk-, 
Zier-, 

Bildhauer-, 
Pflaster

und 
Schotter

stein 

2. Schichtgesteine. 

(Kulm, Freudental in 
Schlesien, Thiiringen, An
dernach, Taunus, Wales, 

Belgien, Ardennen) 

Grinzing, Sievering, 
Reka winkel, N eulengbach, 

PreBbaum, 
(Sachsen, Schlesien, 
Hessen, Bayern, Wiirt
temberg, Rheinpfalz, 

NordbOhmen) 

Dach
schiefer 

Werk-, 
Zier- und 

Bildhauer
stein 

Verwendungsbeispiele 
in Osterreich 

Alte Teile von Sankt 
Stephan in Wien, Fut
termauern der Wiener 
Stadtbahn, Burg Kreu
zenstein, Linzer Dom 

----1-------------- -------I----------~-

Kalk
steine 

Kalksteine: St. Mar
garethen, Zogelsdorf, 
Breitenbrunn ill Burgen-

land. 

Konglomerate: Linda
brunn, Pottenstein, 

Brunn a. St., 
(Brandenburg, Thiiringen, 
Bayern, Wiirttemberg), 

Leithakalk:1) Hunds
heim, Mannersdorf, Kaiser
steinbruch, Sommerein, 
Kroisbach, Miihlendorf, 
Loretto, St. Margarethen, 
Breitenbrunn, Fischau, 
Wollersdorf, Zogelsdorf. 

Bau-, 
Zier- und 
Bildhauer

stein 

') Irrtiimlich oft auch als Sandsteine bezeichnet. 

Votivkirche, Wien (z. T. 
feink. Lindabrunner), 
St. Othmar, Wien, des
gleichen; Saulen des 
Amtshauses der Stadt 
Wien (grobk. Linda
brmmer), Rathaus, 
Wien(Zogelsdorf), Spin
nerin am Kreuz, Wien 
(Mannersdorf), neue 
Teile von St. Stephan 
(St. Margarethen), Vo
tivkirche, Wien (z. T. 
Miihlendorfer), Univer
sitat, Wien (Kroisbach). 



Beisplele 

Kalk
steine 

Gips 

Gneis 

Griin-
schiefer 

Ser-
pentin 

Natiirliche Steine. 

Beispiele des Vorkommens in 
Osterreich (und auBerhalb des 

Bundesgebietes) 

Marmor: Untersberg, 
Adnet, Koflach, Krainach
tal, Spital a. P., Hall
statt, Ischl, Goisern, Alt
dorf, Friesach, Port
schach, Sattendorf, Spitz 

a.d.D., 
(Schlesien, Thiiringen, 
Bayern,· WUrttemberg, 
Karst, Sterzing, Laas, 
Trient, Verona, Carrara, 
Belgien, Frankreich, Grie-

chenland) 

Modling, Schottwien, Aus
see, Hallstatt, Hallein, 
(Bayern, Wiirttemberg, 
Thiiringen, Harz und an 
vielen anderen Orten) 

Verwendung 

Bau-, 
Zier- und 
Bildhauer

stein 

Stuck- u. 
Estrich

gips, Stuck
arbeiten, 

Gipsdielen, 
Estriche 

VerwendungSbeispiele 
in Osterreich 

3 

Untersberger Marmor: 
Dom von Salzburg, 
Hofbrunnen, Salzburg, 

Dreifaltigkeitssaule, 
Linz, Sockel der Stand
bilder am Heldenplatz, 
Wien, Luegerdenkmal, 
Wien. Adnetter Mar
mor: Kriegerplastik 
Heldendenkmal, Wien, 

Karntner Marmor: 
SchloB Porcia, Spittal 
a. d. D., Reliefs Maria 

Saal 

3. Kristallinische Schiefergesteine. 

Waldviertel, Leitha- Bau-, 
gebirge, Wechsel, Glogg- Pflaster-, 
nitz, Stainz, Zentral- Zier- und 

alpen, Schotter-
(Schlesien, Harz, Schwarz- stein 

wald) 

Bau-, Arkaden des Land-

Pflaster- hauses in Klagenfurt, 
Klagenfurt 

und Zier- Chor Maria Saal, Lind-

stein wurm in Klagenfurt, 
Pflaster Dom zu Gurk 

Kraubath i. St., Hirt in Saulenim Wiener Burg-
Karnten, Gasteinertal, 

Werk- und theater mid am Natur-
Matrei, historischen Museum, 

(Sachsen, Schlesien, Boh- Zierstein 
Saulen des Maria-The-

men, Sterzing, Toskana, resien-Denkmales, Wien 
Apenninen) 

I' 



4 Auf- und Ausbaustoffe. 

Spezifis<?he Gewichte, Druckfestigkeiten und zulassige 
Druckbeanspruchungen. 

(Nach 0NORM.) 

I Zullissige Druckbeanspruehung 
in kg/em") 

Spez. Gew. 
Druckfestigkeit lO-fache 15-fache 25-fache 

in kg/em' Sieherheit, Sieherhelt, Sieherheit, 
Auflager- M.u.Pr. M.u.Pf. 

I steine d >h/IO d< kilO 

Granite ... 1 2,6--2,8 1000-2400 (-3000)2) 60 
I 

45 30 
Porphyre .. 2,4-2,8 600-1100 (-2800)3) 60 45 30 
Basalte .... 2,7-3,3 2300-4000 (-5000)2) 60 45 30 
Sandsteine. 1,9-2,4 300-2600 20 15 10 
Kalksteine . 1,95-2,8 500-1600 30 25 15 

') Bei Verwendung von Portlandzement nach ONORM B 3311 oder gieiehwertiger Zemente. 
2) Vereinzeit. 
3) Quarzporphyre. 

Die Zug- und Biegungsfestigkeit natiirlicher Steine ist gering; derlei 
Beanspruchungen sind weitmoglichst einzuschranken. 

Dauer haftigkei t. 

Sie ist im besonderen MaBe von der Zusammensetzung, den Binde
mitteln, der Struktur und der Porositat abhangig und wirkt sich in der 
Widerstandsfahigkeit gegen auBere Einfliisse aus . 

.Als solche auBere Einfliisse treten insbesondere in· Erscheinung: 
a) Klimatische Einfliisse (Erwarmung, Frost, Temperaturwechsel); 
b) Einfliisse der Atmosphare (Feuchtigkeit, Wind, Sauerstoff, Kohlen-

saure, Rauchgase, RuB); . 
c) Einfliisse, die sich aus der Verwendung, Bearbeitung und Auf

stellung ergeben. 
Einfliisse zu a und b konnen zu Verfarbungen, Verwitterungen, Ver

krustungen, Auflockerungen, chemischen Zerspaltungen, teilweisen Auf-
16sungen usw. fiihren, die allgemein als "Verwitterungen" bezeichnet 
werden. 

EinIliisse zu c und zwar durch unsachgemaBes Versetzen in bezug 
auf das Lager, Uberbeanspruchungen, Verwendung von Eisendiibeln, 
durch Taubenmist, Wurzelsprengungen usw. sind haufig die Ursachen fiir 
Abblatterungen, Briiche, Sprengungen, Verfarbungen und sonstige Zer
storungen. 

In den nieisten Fallen sind es nicht Einzelerscheinungen, sondern 
vielerlei zusammentreffende Einzelursachen, die groBere Schaden hervor
rufen und schlieBlich zu Zerstorungen fiihren. 

1m allgemeinen sind kieselsaurehaltige Gesteine widerstandsfahiger 
als kieselsaurearme. 
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VorbeugungsmaBnahmen gegen Schaden infolge obiger Einfliisse: 
SachgemaBe Auswahl des Materials, richtige Bearbeitung und Auf
stellung, sachgemaBe Befestigung und Instandh~ltung und insbesondere 
zweckmaBiger Schutz vor Durchfeuchtung. Anstriche, insbesondere 01-
farbenanstriche schadigen meist mehr als sie niitzen! 

Feuer bestandigkei t. 

MaBgebend hierfiir ist nicht nur das Verhalten der Steine bei den 
hohen, bei Branden in Erscheinung tretenden Temperaturen, sondern 
auch das Verhalten gegen den EinfluB gleichzeitig wirkenden Losch
wassers. Kalksteine, kalkhaltige Sandsteine und Basalte sind nicht 
feuerbestandig; Granit und Syenit springen bei hohen Temperaturen; 
Sandsteine mit kieseligen Bindemitteln, Tonschiefer und Serpentin sind 
feuerbestandig. 

Form und Bearbeitung. 

Bruchsteine: Natiirliche, unregelmaBige Gestalt. 
Schicht- oder Hackelsteine: Lager- und StoBflachen bearbeitet. 
Quader: Lager-, StoB- und Ansichtsflachen regelmaBig bearbeitet. 

Werkzeuge zur Bearbeitung: 
Beizeisen, Spitzeisen, Zahneisen, Zahnhammer, Bossierhammer, Zwei

spitz, Kronelhammer, Flachhammer, Scharriereisen, Stockhammer u. v. a. 

Sand und Schotter. 
(Nach 6NORM.) 

Lockere Haufwerke eckiger bis rundlicher Korner von Mineralien und 
Gesteinen werden als Sand und Schotter bezeichnet. 

Sand ....... . 
Grus ....... . 
Splitt ....... . 
Schotter .... . 

0,02- 5 mm Durchmesser 
5 - 12mm 

12 - 25mm 
25 -120mm 

" 
" 
" 

II. Kiinstliche Steine.1) 

1. Gebrannte kiinstliche Steine und Formstiicke: 

Ton, Lehm, tonige Massen in entsprechender Aufbereitung werden 
unter Zusetzung von Sand, Quarzkornern, trockenem Tonmehl oder 
gebranntem Ton in Formen gepreBt und gebrannt. Brenntemperaturen 
800-1400°. 

Fette Tonmasse ist reich an hochwertigem Ton, magere Tonmasse 
armer an hochwertigem Ton. 

1) Der enge Rahmen des Buches la.f3t nur die Anfiihrung der wesentlichsten 
in Verwendung stehenden Erzeugnisse zu. Der osterreichische Markt wurde 
innerhalb dieser Auslese besonders beriicksichtigt. 
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Durch das "Schlammen" (Sandabscheidung) werden magere Tone 
fetter, durch das "Magern" (Sandzusatz) fette Tone magerer gestaltet. 

Handschlagziegel werden durch Handarbeit, Maschinziegel durch 
Maschinarbeit hergestellt. 

a) Ma uerziegel. 

Mauerziegel (ONORM B 3201, DIN 105) sind gebrannte Bausteine, 
die aus Ton, Lehm oder tonigen Massen, zum Teil unter Zusetzung von 
Sand, Quarzkornern, getrocknetem Tonmehl oder gebranntem Ton ge
formt sind. 

Sie miissen gut gebrannt sein, reinen Klang und gleichmaBiges Gefiige 
haben, miissen wetterbestandig und diirfen nicht auffallend krumm oder 
verzogen sein. Sie diirfen keine schadlichen Einsprengungen von Kalk 
oder groBeren Mengen loslicher SaIze enthalten und miissen frostbestandig 
sein. 

Arten 
Biegefestigkeit in kg/em 2 Druekfestigkeit in kg/em" 

naeh O~ORM 

Hartbrandziegel ....... lufttrocken mind. 50 kg lufttrocken mind. 300kg 
Gewohnl. Mauerziegel.. lufttrocken mind. 25 kg lufttrocken mind. 120 kg 
Schwachbrandziegel ... unter 25 kg unter 120 kg 

GroBe: Kleines ZiegelmaB (auch "deutsches" Format genannt) 
25 X 12 X 6,5 cm. 

GroBes ZiegelmaB (auch "osterreichisches" Format genannt) 
29 X 14 X 6,5 cm. 

• ' Erzeugms: 
Gewicht: Mauerziegel kleinen Formates rund 31 kg } Osterrei~ches 

. Mauerzlegel groBen Formates rund 4,1 kg "Wienerberger" 

Teilsteine werden als Dreiviertel- und Halbsteine, der Lange nach 
geteilte Steine als Riemen bezeichnet. AuBer den V ollsteinen werden 
auch Lochsteine erzeugt. 

Verwendung: Als Baustein zur Herstellung von Mauern und Ge
w61ben; auch ffir Pflasterungen. 

V er ka uf: Wie bei allen Ziegeln nach Stiick. 
Als "V er blender" werden meist gelochte, mit besonderer Sorgfalt 

aus bestem Rohmaterial hergestellte, scharfkantige, ebenflachige und 
gleichmaBig gefarbte Ziegel bezeichnet, die friiher viel zur Verkleidung 
von Rohziegelmauerwerk verwendet wurden. 

GroBe: 25,2 X 12,2 X 6,9 cm; daneben auch Dreiviertel-, Halh.- und 
Formsteine. 

b) Gewolbeziegel. 

Sie sind in Osterreich nicht genormt. Keilformige Ziegel zur Her
stellung kleiner Gewolbe. 
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e) Pflasterziegel. 
ONORM B 3202. 

Arten: VoI1ziegel und langsgeloehte Ziegel. 
GroBe: 25 X 12 X 3 em (daneben nieht genormt 26 X 16 X 4,5 em). 
Verwendung: Fur Pflasterungen. 

d) Radialziegel. 
ONORM B 3203. 

Meist Loehsteine. Loehzahl: 6-12 naeh der GroBe des Steines; 
Hohe = 9 em. 

Krummungshalbmesser R = abgestuft 650-2000 mm. 
Lange l = abgestuft 150-300 mm. 
Breite b = abgestuft 123-136 mm. 
Biegefestigkeit: Lufttroeken mindestens 50 kg/em2• 

Druekfestigkeit: Lufttroeken mindestens 200 kg/em2• 

Verwendung: Zur Aufmauerung runder Sehornsteine. 

)1 
.1 
)1 

~ ... ~~.e) ~ ~ 
Abb. 1. 

e) Rauehfangziegel. 

Ganz- und Halbsteine. (Naeh Baurat Ing. Dr. Pecht .. ) 
GroBe: Laut Abb.la. 
Verwendung: Zur Aufmauerung enger Sehornsteine. 

f) Sehwimmziegel. 
ONORM B 3204. 

Sie sind sehr poros und besitzen ein spezifisehes Gewieht < als 1. 
Sie werden dureh Brennen von Ton und verbrennliehen (organisehen) 
Stoffen ode:c Ton und Kieselgur (Infusorienerde) hergestellt. 

Arten und GroBen: Voll- und Loehziegel kleinen und groBen 
ZiegelmaBes. 

Druekfestigkeit: Lufttroeken mindestens 80 kg/emll• 

V erwend ung: FUr Bauten, die geringes Gewieht besitzen sollen, nieht 
der Witterung ausgesetzt sind und keine besondere Beanspruehung auf 
Festigkeit erfahren, sowie fUr sehallsiehere Wande und Warmeisolierungen. 
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g) Daehziegel. 
ONORM B 3205. 

Arten und GroBe: ex) Flaehe Daehziegel mit geradem Schnitt 
(Daehplatten). Abb. 1 b. 16 X 37 X 1,2 und 19 X 46 X 1,4 em. 

(3) Bibersehwanze mit halbkreisformigem oder segmentformigem 
Sehnitt. Abb. 1 e. 

GroBen: Wie vor. 
y) Strangfalzziegel (in Osterreich nieht genormt). Abb. 1 d. 
GroBe: 20 X 42 cm. 
0) PreBfalzziegel (in Osterreich nicht genormt). Abb. 1 e. 
GroBe: 20 X 41 em. 
e) Pfannen (in Osterreich nicht genormt). 
') Monch und N onnen. 
17) Firstziegel, gerade und konisehe (Gratziegel). Abb. If. 
GroBen: In Abstufungen von 21-55 cm Lange. 

Allgemeine Giiteforderungen: Innerhalb einer Stunde darf an der 
Unterseite der Daehziegel keine Tropfenbildung eintreten; der Dach
ziegel gilt sonst als wasserdurehlassig. 

Bei Strangfalzziegeln, PreBfalzziegeln und Nonnen miissen Nagel
locher vorgesehen sein; bei Daehplatten und Bibersehwanzen je nach der 
Befestigungsart; bei PreBfalzziegeln und Pfannen miissen Anhangestege 
angearbeitet sein. 

VerwEmdung: Fiir Dachdeekungen. 
Handelsgebrauehlich: I. Klasse: Die Ziegel miissen in bezug auf 

Gestalt, Brand, Farbe und Wetterbestandigkeit den Anforderungen nach 
ONORM B 3205 entsprechen. 

II. Klasse: Die Ziegel diirfen etwas verzogen und verflammt sein und 
konnen kleine Besehadigungen aufweisen. 

III. Klasse: Die Ziegel diirfen verzogen sein und konnen groBere 
Besehadigungen aufweisen; sie miissen aber fUr untergeordnete Zwecke 
noch Verwendung finden konnen. 

h) Aristosziegel. 
Langlochsteine. Abb. 1 g. 
GroBen: 25 X 25 X 14,5 em (Binder), 

12 X 25 X 14,5 cm (Laufer). AuBerdem aueh Eeksteine. 
Die Binder entsprechen 4, die Laufer 2 Mauerziegeln kleinen Ziegel

maBes. 
Verwendung: Baustein fUr die Herstellung von Mauern. 

i) N a tionalstein. 

Langloehstein; Lagerfuge unterbrochen, StoBfuge abgesetzt. Abb. 1 h. 
GroBen: 20 X 14 X 25 em, 

25 X 14 X 25 em. AuBerdem Ecksteine. Obige MaBe ent
spreehen 3,6 bzw. 4 Mauerziegeln kleinen ZiegehnaBes. 

Verwendung: Wie vor. 
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k) Frewenhohlziegel. 

Langlochstein; Lager- und StoBfuge unterbrochen. Abb. 2 a. 
GroBen: 25 X 25 X 14,5 cm (Block), 

9 

25 X 12 X 14,5 cm (Laufer). AuBerdem Ecksteine. Frewen
block entspricht 4, Frewenlaufer 2 Mauerziegeln kleinen ZiegelmaBes. 

Verwendung: Wie vor. 

1) Klinkerziegel. 
ONORM B 3220. 

NachgepreBte, bis zur Sinterung gebrannte, an der Lagerflache meist 
gerippte Ziegel aus Steinzeugmasse (Tonware mit dichtem, gesintertem, 
hartem Scherben mit muscheligem oder steinartigem Bruch). 

GroBe: Kleines und groBes ZiegelmaB. 
Biegefestigkeit: Lufttrocken mindestens 70 kg/cm2• 

Druckfestigkeit: Lufttrocken mindestens 600 kg/cm2• 

Verwendung: Fiir Mauerwerk hoher Druckbeanspruchung oder 
groBer Widerstandsfahigkeit gegen chemische Einfliisse. Auch fiir 
Pflasterungen. 

m) Schamotteziegel. 

Sie werden aus fettem Ton hergestelIt, mit Beigabe von Sand und 
Quarzit entsprechender Kornung und mit zerstoBenem, bereits ge
branntem Ton gemagert und in WeiBglut gebrannt. 

GroBen: GroBes und kleines ZiegelmaB. 
Raumgewicht: 1,85 kg/dm3• 

Verwendung: Ausmauerung von Of en, Dampfkesseleinmauerungen. 

n) Keramitsteine. 

Aus hochwertigem Ton hergestellt. und bei hohen Hitzegraden ge-
brannt. 

GroBe: L=21cm, B=lOcm, H=8cm oder 10 X 10 X lOcm. 
Druckfestigkeit: Rund 2500 kg/cm2• 

Raumgewicht: 2,3 kg/dm3. 

V erwend ung: Pflasterungen, die hohen Anforderungen an Wider
standsfahigkeit gegen Abnutzung und chemische Einfliisse entsprechen 
sollen. 

0) Zwischenwandsteine. 

IX) Wabenplatten: Lochsteine mit 4 Reihen enge aneinander ge-
reihter, zirka 1 cm2 groBer Locher. Abb. 2 b. 

GroBe: 25 X 12 X 6,5 cm und 39 X 25 X 6,5 cm. 
(3) Diiwa-Zellenziegel: Lochsteine ahnlicher Art. 
y) Oka-Wandplatten: Lochsteine. Abb.2c. 
GroBe: 40 X 15 X 6,5 cm. Rillen fiir Rundeisenbewehrung und 

Rillen fiir Installationen vorgesehen. Mit Bewehrung auch als W ohnungs
trennungswande zugelassen. 
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Ahnlich sind die im Deutschen Reiche verwendeten Frewenzwischen-
wandplatten und Hohltonplatten. 

Verwend ung: Zwischenwande. 
Verkauf: Nach Quadratmeter. 
Ahnlich die Diinnwandhohlziegel der Wienerberger ZiegeHabriks

und Baugesellschaft. 39 X 20 X 6,5 cm. 

p) Deckensteine. 
lX) Hourdis: Abb.2d. 
GroBe: Lange: 40-120 cm (mit Abstufungen von 10 zu 10 cm), 

Breite: 20 cm, Hohe: 8 cm. 
Zulassige Biegebeanspruchung: 15 kg!cm2. 
AuBer den an der Unterseite ebenen Hourdis werden auch Rippen

hourdis mit vier schwalbenschwanzformigen Rippen erzeugt. Abb.2e. 

0, ~ ..:::::Jt::::Ic:::Jc::::Jc=:J~c:::::::l 
~c:::JCJc:::Jt::]c::Jc::::7: 
~c:::Jc::::Jc:::Jc::Jc::::Jc::::::l. 

.c::J t:J c:J t::l CJ c::::J CJ 

0) 

ID. D D f) ~) ~ 1ZJr2:l 
rz::J tZ:I 11.) 

Abb.2. 

Diese Rippen erleichtern die Herstellung ebener Untersichten unter den 
Tragerflanschen. Hourdis werden auch zur Herstellung von Gesimsen 
und Zwischenwanden verwendet .. 

Verkauf: In der Regel nach Quadratmeter. 
fJ) Rapidziegeldeckensteine: Lochsteine. Abb.2f. 
Lange: 25 cm, Breite: 18 cm, Hohe: 15 und 18 cm. 
Ahnlich sind die im Deutschen Reiche verwendeten Hohlsteinbalken

ziegel "Mohring". 
y) Kleinesche Deckenziegel: Voll- und Hohlsteine. 

L = 25, B = 6,5 und 10, H = 12 cm, 
L = 25, B = 10 und 12, H = 15 cm. 

<5) Forstersteine: Hohlsteine. Abb. 101. 
L = 25, B = 14, H = 10, 13, 15, 20 cm. 

e) Zackenziegel System Ludwig: Abb.2g. 
L = 26, B = 8, H = 10 und 14 cm. 

e) Sekurasteine: Abb.2h. 
L = 25, B = 12,5, H = 17 und 22 cm. 
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1}) Simplexsteine: Hohlsteine. Abb.3a. 
L = 36, B = 28, H = 15, 19, 23 und 27 cm. 

Verwendung: Aile vorgenannten Steine dieser Gruppe werden 
fUr die Herstellung von Deckenkonstruktionen ver
wendet. 

q) Oka-Rippenplatten. 

Platten von 1 em Starke mit einseitig angesetzten, 
1 em hohen Rippen. Abb. 3 b. 

GroBe: L = 60, B = 20 em. 
V erwend ung: Troekenlegung feuehter Mauern. 
Verkauf: Naeh Quadratmeter. 

r) Fliesen. 
ONORM B 3231. 

Quadratisehe Platten oder Formstueke aus voll-

I I 
0) 

Abb.3. 

kommen gleichmi1Biger, mogliehst weiBer oder farbige~ Steingutmasse 
mit farbloser oder farbiger Glasur. 

Arten: WeiBe Fliesen (farblos glasiert), Majolikafliesen (farbig 
glasiert), gemusterte Fliesen. 

GroBe: Wandplatten 150 X 150 X 7-9 mm. Eekleisten und Hohl
kehlen mit Halbmesser r = 20, 30 oder 50 mm. 

Verwendung: Verkleidung von Innenwandflaehen. 
V er k a uf: N aeh Stuek oder Quadratmeter. 

s) Klinkerplatten. 
ONORM B 3225. 

(Oft aueh als Mettlaeherplatten bezeiehnet.) 
Gewohnliehe und Feinklinkerplatten.· 
GroBen: Gewohnliehe Klinkerplatten 15 X 15 X 3--4 em, Fein

klinkerplatten: Quadratiseh 10 X 10, 15 X 15 und 17 X 17 em, auBer
dem auch 6- und 8eekige Platten. Starke: 8-17 mm. 

Verwendung: Als Bodenbelag und fUr Wandverkleidungen. 

t) Flansehenziegel. 

Verwendung: Umhullung des Unterflansehes eiserner Trager. 

u) Tonrohre (Drainagerohre). 

Mit offenen, stumpfen SWBen hergestellte porose Tonrohre. 
GroBen: L = 33 em, 0 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 em. 
V erwend ung: Drainagierung nasser Boden. 

v) Steinzeugrohre- und Formstueke. 
ONORM B 8051, 8052, 8053, 8054, 8055 und 8056, ferner B 8065. 

Aus hoehbildsamem, reinem kieselsaurereiehen Ton dieht und bis 
zur Sinterung gebrannte, glasierte Rohre und Formstueke. Die Rohre 
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sind an einem Ende mit einer Muffe, am anderen Ende mit Rillen ver
sehen. 

Dnter Steinzeug versteht man eine bis zur vollstandigen Sinterung 
gebrannte Tonware mit einem dichten, harten, nicht durchscheinenden 
Scherben mit muscheligem oder steinartigem Bruch. 

Als Steingut wird eine keramische Ware bezeichnet, die einen 
weiBen, porosen Scherben besitzt und eine durchsichtige Glasur aus 
Blei oder Borsilikaten aufweist. 
. Steingut wird zweimal gebrannt, Feuerton einmal. 

Gerade Rohre: Innerer 0 100-250 mm (je 25 mm steigend) und 
300, 350 und 450 mm (Nennweite). Langen: 1000 mm + Muffenbreite. 

Bogen: Gleiche Nennweite; 90, 45 und 20°. 
Abzweiger: Gleiche Nennweite; T-Stucke, Kreuzstucke, Einfach

und Doppelabzweiger, Hosenstucke. 
Ubergangsrohre: Von 100 auf 125 und 150, von 125 auf 150 und 200, 

von 150 auf 200 und von 175 auf 200 mm. AuBerdem Sprungstucke und 
Putzrohre. 

Verwendung: AbfluBrohre. 
Steinzeugwandplatten und Steinzeugsohlenschalen werden fUr die 

Auskleidung schliefbarer Betonkanale verwendet. 

2. Ungebrannte kiinstliche Steine. 

Gemenge verschiedener Baustoffe entsprechenden Gefiiges werden 
unter Beigabe von Bindemitteln in Formen gepreBt. 

a) Wandbildende und wandverkleidende Steine, Platten und 
Dammplatten. 

IX) Kalksand- und Schlackenziegel. 

Als Kalksandziegel (ONORM B 3431) geIten alle aus einem mortel
artigen Gemenge von quarzreichem und feldspatarmem Sand mit Kalk· 
gepreBten und in Dampf (mindestens 8 Atm.) geharteten Mauersteine. 

Sie mussen einen hellen, reinen und vollen Klang geben und durfen 
nicht auffallend krumm oder verzogen sein; die Bruchflachen sollen 
gleichmaBiges Gefiige zeigen und frei von schadlichen Kalkkornchen oder 
Hohlraumen sein. Einsprengungen maBig groben Kiesels sind zulassig. 

GroBe: Kleines oder groBes ZiegelmaB. 
Druckfestigkeit: Lufttrocken mindestens 120 kgjcm2• 

Erzeugnisse obiger Zusammensetzung mit geringerer Druckfestigkeit 
fallen nicht unter die Bezeichnung "Kalksandziegel"; sie heiBen Schwach
steine. 

Schlackenziegel werden aus Rostschlacken oder Schmelzschlacken 
unter Zusatz von hydraulischen Bindemitteln und allenfalls Sand 
durch Vermengen und Pressen in Ziegelformen hergestellt. Bezuglich 
der Schlacken wird auf ONORM B 3621 zweite geanderte Ausgabe ver
wiesen. 
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Je naeh den verwendeten Sehlaeken unterseheidet man Rostsehlaeken
ziegel und Sehmelzsehlaekenziegel. 

GroBe: Kleines und groBes ZiegelmaB. 
Dr u ekf est i g k e it: Rostsehlaeketl.Ziegel mindestens 50 kg/em2, 

Sehmelzsehlaekenziegel mindestens 100 kg/em2• 

Gewichte: 

Art I Raumgewicht I Gewlcht lufttrocken in kg 

lufttrocken kg/dm3 Kleines ZiegelmaB I GroBes ZiegelmaB 

Rostschlackenziegel ...... . 
Schmelzschlackenziegel ... . 

0,9-1,4 
1,0-1,8 

1,75--2,75 
1,95--3,50 

2,35--3,65 
2,60-4,70 

Verwendung: Rostsehlaekenziegel wie Sehwaehbrandziegel von 
mindestens 50 kg/em2 Druckfestlgkeit. 

Schmelzsehlackenziegel bei gleicher Festigkeit wie Mauerziegel. 
Verkauf: Nach Stiick. 

(J) Gipsdielen. 
0NORM B 3413. 

Gipsdielen bestehen aus Baugips und einem Fiillstoff aus Pflanzen
fasern, Stukkaturrohr oder Rolzwolle. Sie miissen vollkantig und voll
kommen ausgetrocknet sein, gleichmaBig dichtes Gefiige 
zeigen und einen hellen Klang geben. Abb.4a. l[ [[ 

GraBen: L = 200, B = 25, D = 5 oder 7 cm, 
L = 200, B = 50, D = 2 oder 3 cm. . 

Raumgewicht: Lufttrocken je nach Fiillstoff' a.) 
0,6-0,9 kg/dm3• 

Biegefestigkeit: 10 kg/cm2• 

Verwendung: Fiir Zwischenwande und Ver- ~ 
kleidungen aller Art ohne dauernde Einwirkung von 
Feuchtigkeit oder groBer Ritze. b) 

Verkauf: Nach Quadratmetern. • Abb.4. 

y) Gipsschlaekenplatten (Skagliolplatten). 
0NORM B 3413. 

Gipsschlackenplatten bestehen aus Baugips und Rostschlacken als 
Fiillstoff. 

Die. allgemeinen Anforderungen, Verwendungsarten und Bestellungs
grundlagen sind dieselben wie bei Gipsdielen. 

GroBen: L = 50, B = 33, D = 5, 7 und 10 cm, 
L = 60, B = 33, D = 5, 7 und 10 em. 

Raumgewicht: Lufttrocken 0,9 kg/dm3• 

Biegefestigkeit: 5 kg/em2• 
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<5) Porolith. 

Porolithplatten bestehen aus reinem Gips mit einem Hartungs-
zusehlag in feinsehaumiger Struktur ohne Fiillstoffe. 

GroBen: L = 50 und 60, B = 33, D = 5, 7, 10 und 14 em. 
Raumgewieht: 0,47 kg/dm3, Warmeleitzahl: A. = 0,16 keal/mh 0. 

Verwendung: FUr Zwisehenwande und dammende Verkleidungen 
ohne dauernde Einwirkung von Feuehtigkeit. 

e) Coeolithplatten. 

Vollplatten aus Stuekgips mit Kokosfasern ala Fiillstoff und hartenden 
Zusatzen. 

GroBen: 25 X 200 X 7 em und 37,5 X 200 X 5 em. 
Raumgewieht: 0,8 kg/dm3• 

Verwendung und Verkauf: Wie bei Gipsdielen. 

C) Zellenbetonsteine. 

Die Herstellung erfolgt aus einem dureh sehaumbildende Zusatze sehr 
poros gestalteten Leiehtbeton. 

GroBe: 20 X 25 X 40 em. 
Das Raumgewicht ist naeh dem Misehungsverhaltnis und naeh den 

Zuschlagen sehr versehieden und betragt etwa 0,6-1,2 kg/dm3• 

Warmeleitzahl: A. = 0,11-0,26 keal/mho. 
Druekfestigkeit: Je naeh Misehungsverhaltnis und Zement etwa 

20-50 kg/em2• 

Verwendung: Vorwiegend als Fiillmauerwerk; bei Raumgewieht > 1 
aueh fiir selbsttragende AuBenwande bis zu zwei Gesehossen. 

Verkauf: Naeh Kubikmetern. 
Die 1. G. Farbenindustrie A. G. Frankfurt a. M. stellt zur Herstellung 

soleher Leiehtbetone den Schaumstoff "Iporit" her. Iporit-Leieht
b.etonstein und Iporit-Leiehtbeton. 

Ein ahnliehes Erzeugnis stellen die Aerokret- Gasbetonsteine dar, 
deren poriges Gefiige dureh Gasentwicklung infolge Zusatzes von Alu
miniumpulver erzielt wird. Dureh Zusetzung einer Kalzium-Magnesium
Legierung entsteht ein Gasbeton, der· die Bezeiehnung Sehimabeton 
fiihrt. 

'Yj) Zellenbetonplatten. 

Die Platten werden aus Zementmortel mit sehaumbildenden Zusatzen 
hergestellt. 

GroBen: 45 X 50 X 5, 6, 7, 10 und 14 em. 
Raumgewieh t: 0,2-1,2 kg/dm3 je naehMortelgewieht und Porositat. 
Warmeleitzahl: 0,04-0,26 keal/mho. 
V erwen'd ung: Dammende Verkleidungen. 
Zellenbetonplatten mit Raumgewieht < 0,4 fiihren aueh den Namen 

Thermazellpla tten. 
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{}) Isostone-Hohlblocksteine. 

Sie bestehen aus einem Gemenge von Kieselgur, Kalk, Portland-
zement und Sagespanen. Abb. 4 b. 

Gra.Ben: 50 X 25 X 14 und 25 em. Wandstarke 4 cm. 
Raumgewicht: Rund 0,67 kg/dm3 • 

Verwendung: Selbsttragende Au.Benwande bis zu drei Geschossen, 
Fiillmauerwerk und Zwischenwande. 

£) K. B.-Platten. 

DaI1lpfgehartete Platten (Voll- und Hohlplatten) aus Kieselgur, ge· 
branntem Kalk und Portlandzement. 

Gra.Ben: Vollplatten: 107 X 28 X 2 und 2,5 cm, 
106 X 28 X 3, 4, 5, 6 und 8 cm. 

Hohlplatten: 100 X 28 X 6, 8, 10, 12, 14 und 16 cm. 
Raumgewicht: 0,55-0,65 kg/dm3• 

Warmeleitzahl: 0,095-0,118 kcal/mh 0. 

V erwend ung: Zwischenwande, dammende Verkleidungen aller Art 
und Unterbaden. 

x) Zementschlaekenplatten (Leichtbetonplatten). 
ONORM B 3413. 

Zementschlackenplatten bestehen aus Portlandzement, Rostschlacke 
und Sand von Staub bis Grobgrus. Sie sind bewehrt oder unbewehrt. 
Die allgemeinen Anforderungen sind dieselben, wie sie bei Gipsdielen 
gestellt werden. 

Gra.Ben: Wie bei Gipsschlackenplatten. 
Raumgewicht: Lufttrocken 1,2 kg/dm3 • 

Biegefestigkeit: 5 kg/cm2 • 

Verwendung: Fiir Zwischenwande und dammende Verkleidungen. 

},) Korksteine. 
ONORM B 3411. 

Korksteine sind Platten, die aus Korkschrott mit Zuhilfenahme· eines 
Bindemittels hergestellt werden. Die normenma.Bigen Bindemittel sind 
Ton-Pech-Emulsionen oder Pech. Bindungen mit Chlormagnesiazusatz 
und Teeremulsionen sind unzulassig. Einzelne mit Ton-Pech-Emulsionen 
gebundene Platten sind iiberdies noch mit Pech durchtrankt. 

Die Bruchflachen miissen vorwiegend gebrochenen Kork zeigen; die 
Platten diirfen auch bei langerer Lagerung im Wasser nicht zerfallen. 

Platten fiir allgemeine Bauzwecke und warme Raume sind mit Ton
Pech-Emulsion gebunden; fUr nasse und kalte Raume erfolgt die Bindung 
durch Pech. Platten fUr Kiihlhaus- und Eishauszwecke sind durch Ton
Pech-Emulsion gebunden und mit Pech durchtrankt oder nur mit Pech 
gebunden. 
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GroBen: Genormt: 25 X 50, 25 X 100, 50 X 50, 50 X 100 em, mit 
den Starken 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12 em; daneben aueh 25 X 12 em 
in gleiehen Starken und Formstiieke fiir Rohrleitungen. 

Raumgewieht: Naeh ONORM 0,20-0,40 kgjdm3 je naeh Binde-
mitteln; einzelne Erzeugnisse aueh unter 0,20 kgjdm3• 

Biegefestigkeit<: Mindestens 7 kgjem2• 

Warmeleitzahl: It = 0,04-0,065 kealJmho. 
Die Erzeugnisse fiihren den herstellenden Firmen entspreehend ver

sehiedene Namen. In Osterreieh viel verbreitet sind: 
"Emulgit" - Korksteine fiir Zwisehenwande und als Isoliermaterial 

fiir Temperaturen bis hoehstens 150°. 
"Natur" - Korksteinplatte, wie vor. 
"Reform" - Korksteine; Isoliermaterial fiir Kiihlanlagen und Eis

keller. 
"Rekord" - Korksteine; Isoliermaterial wie vor. 
"Expansit" - Reinkork, als Warmesehutz fiir Dampfanlagen bei 

Temperaturen bis 175°, als KaItesehutz fiir Kiihlanlagen, Anlagen mit 
Tieftemperaturen, ferner Kaltwasserleitungen usw., sehlieBlieh aueh als 
sehalldampfende Unterlagen fiir. FuBbOden usw.1) 

Unter den im Deutsehen Reiehe gebrauehliehen Erzeugnissen wird 
insbesondere auf die Expansitplatten hingewiesen_ 

Verkauf: Naeh Quadratmetern_ 

ft) Torfoleum. 

Torfoleumplatten bestehen aus Torf, der dureh ein besonderes Im
pragnierungsmittel gegen Wasseraufnahme und Entflammbarkeit ge
sehiitzt wird. 

GroBe: 50 X 100 X 2-5 em. 
Raumgewieht: 0,16-0,18 kgJdm3• 

Warmeleitzahl: It = 0,0335 kealJmho. 
Verwendung: Dammende Verkleidungen. 
Das Material ist hauptsaehlieh im Deutsehen Reiehe verbreitet. 

')I) Heraklith. 

Heraklithplatten bestehen aus dureh Impragnierung unentflammbar 
gemaehter Holzwolle, die mit einem aus Magnesit und Kieserit herge
stellten Bindemittel iiberzogen und verkittet ist. 

GroBen: 50 X 200 X 1,5,2,5,3,5,5,7,5, 10, 12,5 und 15 em. 
Raumgewieht: 0,35-0,4 kgJdm3• 

Warmeleitzahl: It = 0,066-0,08 kealJmho. 

1) Expansit besteht aus reinem veredeltem Kork ohne Verwendung 
besonderer Bindemittel. Die Korkteilchen werden durch Hitze und Druck 
bei gleichzeitiger VolumsvergroJ3erung (Expansion) zu einem dichten PreJ3-
produkt vereinigt, wobei die im Kork enthaltene Harzsubstanz bindend 
wirkt. 
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Verwendung: Wandbildungen, dammende Verkleidungen und Unter
boden. Zwisehenwande mindestens 5 em, W ohnungstrennungswande 
inindestens 12 em, Brandmauern mindestens 9,5 em. 

Verkauf: Naeh Quadratmetern. 

~) Primanit. 

Platten aus versteinerter impragnierter Holzwolle. 
GroBen: Wie Heraklith bis zu 10 em Starke. 
Raumgewieht: 0,4kg/dm3• 

Warmeleitzahl: A = 0,068 kg keal/mho. 
Verwendung: Fiir dammende Verkleidungen und Zwisehenwande 

(5 em); mit mindestens 10 em Starke aueh als Wohnungstrennungswande 
zugelassen. 

0) Neusiedler-Bauplatten (Solomit-Platten). 

Die Platten werden aus Sehilfrohr unter hohem atmospharisehem 
Druek gepreBt und mit verzinktem Stahldrat gebunden. 

GroBen: H = 260,280,300 em, B = 150 em, D = 3, 5 und 7 em. 
Biegefestigkeit: 38 kg/em2• 

Raumgewieht: 0,3 kg/dm3• 

Warmeleitzahl: A = 0,055-0,062 keal/mho. 
Verwendung: FUr dammende Verkleidungen, Zwisehenwandbildun

gen und Wohnungstrennungswande (7 em mit je 1,5 em Verputz). 

n) Celotex-Bauplatten. 

Die Platte ist naeh besonderem Verfahren aus impragnierten Zueker
rohrfasern hergestellt. 

GroBe: B = 122 em, L = 244, 275, 305, 427 em, D = 0,6, 1,2 
und 2,5 em. 

Verwendung: Fiir dammende Verkleidungen. 
Hauptsaehlieh im Deutsehen Reieh verbreitet. 

(!) Tekton-Leiehtdielen. 

Platten aus loeker verfloehtenen Holzbandstreifen mit Langsleisten 
in ehlormagnesiumfreiem Bindemittel. 

GroBe: 50 X 350 und 400 X 3, 4 und 6 em. 
Raumgewieht: 0,28-0,36 kg/dm3• 

Warmeleitzahl: A = 0,056 keal/mho. 
Verwendung: Fiir dammende Verkleidungen. 
Das Material ist hauptsaehlieh im Deutsehen Reiehe verbreitet. 

a) Insulite. 

Platten aus gewebten Holzfasern besonderer Impragnierung. 
GroBen: 122 X 244 bis 122 X 366 em; Starke: 13 mm. 
Raumgewieht: 0,26 kg/dm3• 

Mohr, Hocbbau. 2 
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Warmeleitzahl: A = 0,034-0,038 koal/mho. 
V erwend ung: Fiir Verkleidungen aller Art und UnterbOden. 

b) Wandverkleidende Sperrplatten. 
01:) Eternittafeln, Eternitsohiefer und Eternitwellplatten.1) 

Asbestfasern und Portlandzement werden innig miteinander vermengt 
und unter hohem hydraulisohen Druok gepreBt. Eternit ist wasser· 
undurohlassig, frost· und hitzebestandig. 

GroBen der Eternittafeln: Bis 2500 mm Lange und 1200 mm Breite. 
Starken: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18,20 und 25 mm. 
Farbe: WeiB, hell· und dunkelgrau, rot und rostbraun. 
Spezifisohes Gewioht: 1,6-2,2. 
Eternit· WeiBzementplatten 4 und 5 mm stark. 
Verwendung: Wand- und Sookelverkleidungen, Tiirfiillungen, Fir

mensohilder usw. 
Verkauf: Naoh Quadratmetern. 
Eternitsohiefer: Quadratisohe Platten 30 X 30 oder 40 X 40 mit 

3-4 mm Starke, Farbe grau und rostbraun. Neben den quadratisohen 
Platten auoh Reohteoksteine, Sohablonensteine, Rhombussteine, FuB
steine, Firststeine. 

Verwendung: Vorwiegend fiir Daohdeokungen, aber auoh fiir Ver
kleidungen von Mauerflaohen (Wetterseite). 

Eternit· Wellplatten: Platten mit wellenformigem Quersohnitt. 
Wellenbreite rund 180 mm, Wellenhohe rund 50 mm. 

PIa ttengroBe: 960 X 1250, 1600 und 2500 mm, Starken 6 und 8mm. 
Farben: Grau und rostbraun. 
V erwend ung: Wandverkleidung und Daohdeokung. 

fJ) Xylolitli. (Steinholz). 

Sagemehl mit einem aus gebrannter Magnesia und Chlormagnesium-
16sung bestehenden Bindemittel. 

Raumgewioht: 1,8 kg/dm3• 

Verwendung: Hauptsaohlioh als FuBbodenbelag, aber auoh in 
Plattenform als Wandverkleidung. 

1) Aus demselben Material (Asbestzement, Eternit) werden AbfluJ3rohre 
und zwar gerade Rohre, Bogen, Abzweiger, Ubergangsstiioke, Sprungstiicke, 
Aufstandbogen und Putzstiicke mit 0 50-500 rom und Wandstarken von 
6-13 rom, ferner Gainzen und Siphone sowie Kaminaufsatze (50-500 r0r00) 
und Vierkantrohre mit 110, 130, 150, 170 und 200 rom inilerer Quadrat· 
seitenlange fUr Poterien, Abluft· und Abgasleitungen sowie nahtlose Druck· 
rohre bis zu 10 Atmospharen Betriebsdruck fUr Wasser·, Turbinen- und 
Giilleleitungen mit 50-500 rom 0 erzeugt. 

Ein ahnliches Erzeugnis ist das Durit (aus einem Gemenge von Port· 
landzement und Asbestfasern hergestellt), das fUr Hauskanalrohre und 
Abfalleitungen verwendet wird. 
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III. Beton und Eisenbeton. 
(Siehe auch S.82 und 147.) 

1. Beton. 
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Unter Beton im Sinne der ONORM B 2300 ist ein aus Zementmortel 
und Zuschlagen bereitetes erhartetes Gemenge zu verstehen. 

Der Zementmortel setzt sich aus Zement, Sand und Wasser zusammen. 
Unter Beton im weiteren Sinne versteht man jeden mit, irgendeinem 
Bindemittel hergestellten Grobmortel. 

Giite und Festigkeit des Betons werden hauptsachlich vom Zement 
beeinfluBt; daneben spielen Sand, Wasser, Zuschlage und die Zubereitung 
des Betons eine wichtige Rolle. 

Bindemi ttel.l) 

a) Portlandzement, b) friihhochfester Portlandzement, c) Eisen
Portlandzement, d) Hochofenzement, e) Sohmelzzement, £) Erzzement, 
g) Siooofixzement, h) Sohlaokenzement, i) Romankalk, k) Synthoporit. 

Sand. 

Er solI keine sohadliohen Beimengungen enthalten und insbesondere 
frei von anhaftenden lehmigen, tonigen und erdigen Verunreinigungen 
sein. 1m Sande fein verteilte, nioht anhaftende solohe Beimisohungen 
iiben meist keinen sohadliohen· EinfluB aus. Anhaftende Beimengungen 
genannter Art konnen duroh Wasohen entfernt werden. 

Die KorngroBe solI ~ als 5 mm sein und im Mittel etwa 3-5 mm 
betragen. Ein hoher Anteil von Sand der KorngroBe < 1 mm ist zu ver
meiden. 

Wasser. 

Das zur Betonbereitung verwendete Wasser solI rein und insbesondere 
frei von Sauren, Chlormagnesium, Chlornatrium, Kalisalzen, Olen, Fetten, 
Zuoker und zuokerahnlichen Bestandteilen sein. Das reine Aussehen 
allein bietet keine hinreiohende Gewahr fiir die tatsaohliohe Reinheit 
des Wassers. 1m allgemeinen sind Quell-, Brunnen-, FluBwasser und 
Wasser von Seen geeignet, Moor-, Sumpf-, Meer- und Abwasser im all
gemeinen ungeeignet. Sollen solche Wasser dennooh verwendet werden, 
darf die Untersuohung des Einflusses auf die Festigkeit des Betons keines
falls versaumt werden. Sohlechte Beschaffenheit des Wassers kann die 
Festigkeit des Betons sehr ungiinstig beeinflussen oder sogar das Ab. 
binden verhindern. 

In Zweifelsfallen ist die fachmannische Untersuohung des Wassers 
dringend geboten. 

Zusohlage. 

Steingrus, Steinsplitt, Steinsohlag, Riesel, Kies, Schotter, Hoohofen
schlaoke, Bims (fiir Leichtbeton), Kesselsohlaoke (fiir Leiohtbeton unter-

1) Nahere Angaben unter Baustoffe, Mortel. 

2* 
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geordneter Zwecke, keinesfalls aber fur Tragwerke) und je nach Ver
wendungszweck auch Kalk, TraB u. dgl. 

Die Zuschlage sollen frei von schadlichen Beimengungen und wetter
bestandig sein, in der Regel mindestens die gleiche Festigkeit wie der 
erhartete Mortel und eine KorngroBe kleiner als 70 mm besitzen. Die Korn
groBe ist innerhalb der gegebenen Grenzen moglichst zu mischen und so 
zu halten, daB geringe Hohlraume entstehen. Anzustrebendes Verhaltnis 
Sand-Kies etwa ein Gewichtsteil Sand auf 1,5-2 Gewichtsteile Kies. 

Betonkorper groBer Querschnittsabmessungen konnen, sofern Art und 
Zweck des Bauteiles es zulassen, mit besonderer Genehmigung auch bis 
zu 20% der Betonmasse groBere Steine eingelegt erhalten. 

Nach der Art der Zuschlage unterscheidet man: 1) 

Kiesbeton, Zuschlag: Kies; 
S c h lac ken bet 0 n, Zuschlag: Hochofenschlacke; 
Bimsbeton, Zuschlag: Bimskies; 
Thermositbeton, Zuschlag: Huttenbims, Thermosit, d. i. ein 

aus feuerflussiger Hochofenschlacke durch Aufschaumen in Wasser ent
stehendes, leichtes, sehr poriges Erzeugnis; 

S y nth 0 p 0 r i t bet 0 n, Zuschlag: Synthoporit, d. i. ein Erzeugnis 
aus bimssteinahnlicher Schlacke und feuerfliissiger Kalziumsilikat
schmelze; 

Zellen beton, Zuschlag: Seifenschaum; 
I p 0 r i t bet 0 n, Zuschlag: Iporit- Schaumstoff; 2) 

Gasbeton (Aerokret), Zuschlag: Aluminiumpulver mit Bimskies 
oder Hochofenschlacke oder Thermosit; 

Schimabeton (Gasokret), Zuschlag: Kalzium-Magnesium-Legierung 
mit Bimskies, Thermosit u. dgl. 

Zubereitung des Betons. 

Die Bemessung der Gemengteile erfolgt bei Sand und Zuschlagen 
nach Raumteilen, bei Zement zweckmaBig nach Gewicht; in der Praxis 
wird auch die Zementmenge vielfach nach Raumteilen angegeben. (Siehe 
"Mischungsverhaltnisse".) Das Mischen kann von Hand aus geschehen, 
erfolgt aber bei groBeren Baufuhrungen meist und bei flussiger Beton
masse immer durch Mischmaschinen. 

Die Handmischung erfolgt auf einer ebenen, nicht absaugenden 
Unterlage, einer meist 10-12 m2 groBen, aus Pfosten gebildeten Misch
buhne (Pritsche), wobei Sand und Zement zunachst trocken gemischt 
und sodann Wasser und Zuschlage zugesetzt und so lange weitergemischt 
werden, bis eine vollkommen gleichmaBige Betonmasse erzielt ist. 

Bei Maschinmischung wird das ganze Gemenge zuerst trocken und 
sodann unter allmahlichem Wasserzusatz so lange weitergemischt, bis 
eine vollkommen gleichmaBige Betonmasse entstanden ist. 

1) Siehe auch "Mauern und wande". 
2) Siehe Seite 14. 
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Die Menge des zugesetzten Wassers richtet sich vornehmlich nach den 
Baustoffen, dem Mischungsverhaltnis, der Witterung und dem Ver
wendungszwecke. 

Man unterscheidet: 
Erdfeuchte Betonmasse: Das Formen eines Handballens naBt 

deutlich die Handflache. Bei Stampfen der Betonmasse tritt erst nach 
Beendigung des Stampfens Wasser an die Oberflache. Das Wassergewicht 
betragt etwa 5-6% des Gewichtes des Trockengemisches. 

Weiche Betonmasse: Die Rander der durch einen StampfstoB er
zielten Vertiefung bleiben kurze Zeit bestehen und verlaufen allmahlich. 
Das Wassergewicht betragt etwa 7-8% des Gewichtes des Trocken
gemisches. 

Fliissige Betonmasse: Sie flieBt; ein Stampfen ist unmoglich. Das 
Wassergewicht betragt etwa 10-12% des Gewichtes des Trocken-
gemisches. . 

Das Mischgut solI grundsatzlich sogleich nach dem Mischen verarbeitet 
werden; keinesfalls solI es· bei trockenem und warmem Wetter langer als 
eine Stunde, bei nasser und kiihler Witterung langer als zwei Stunden 
unverarbeitet bleiben. 

rst die Lufttemperatur niedriger als +4°, so ist Vorsorge zu treHen, 
daB dem Beton wahrend des Abbindens nicht Warme entzogen werde. 
Gefrorene Baustoffe diirfen nicht verwendet werden. Bei Frost Um
schlieBung und erforderlichenfalls maBiges Heizen der Baustelle, Ab 
decken der frisch betonierten Bauteile. 

Dem Wasser zwecks Herabsetzung des Gefrierpunktes zugesetztes 
Kochsalz vermindert die Festigkeit des Betons; Chlorkalzium oder Soda 
beizusetzen, ist zu vermeiden. 

Verarbeitung. 

Stampfbeton, GuBbeton, Spritzbeton, Schiittbeton. 
Die Betonmassen sind nacheinander frisch auf frisch so einzubringen, 

daB sie untereinander ausreichend fest binden. Bei Arbeitsunterbrechun
gen ist fUr festen ZusammenschluB durch Abtreppungen, Verzahnungen, 
unregelmaBige rauhe Oberflache u. dgl. vorzusorgen. 

Stampfbeton: Erdfeuchte oder weiche Betonmasse. Das Stampfen 
(von Hand aus mit quadratischen oder rechteckigen Stampfern oder 
mechanisch mit PreBluftstampfgeraten) erfolgt schichtenweise derart, 
daB die fertiggestampfte Schicht je nach Wassergehalt nicht hoher ist 
als 15-20 cm. Hohlraum- und Nestbildungen sind zu vermeiden; Ecken 
und Schichten langs der Schalungen gut ausstampfen. 

GuBbeton: Fliissige Betonmasse. Der Wasserzusatz solI nicht 
groBer sein, als die FlieBbarkeit erfordert. Bildung von Hohlraumen 
vermeiden. Die einzelnen Bauteile sind moglichst in einem Zuge zu 
betonieren. Bei Verwendung von Rinnen sind zu steile Lagen derselben 
zu vermeiden; N eigungswinkel etwa 20-30°. Fallhohe am Rinnenende 
nicht iiber 2 m. 



22 A].lf- und Ausbaustoffe. 

Spritzbeton (Torkret): Mischgut aus scharfem Sand und Kies bis 
10 mm KorngroBe und Portlandzement 1: 1 bis 1: 8 leicht angenaBt, 
wird durch PreBluftgeblase mit etwa 3 Atmospharen (Zementkanone) 
gegen die Auftragflache geschleudert. Die zusatzlich erforderliche Wasser
menge wird unmittelbar an der Spritzdiise durch Wasserleitungsdruck 
oder Pumpen zugesetzt. 

Schiittbeton: Weiche Betonmasse; meist fiir Unterwasserbauten. 
Bei geringen Tiefen kann das Schiitten unmittelbar aus dem FordergefaBe 
erfolgen, sonst mittels Trichter oder Senkkasten. 

Dichte und Festigkeit des Betons. 

Die Dichteist abhangig von der durch den Zementmortel erfolgten 
Ausfiillung der Hohlraume zwischen den Kies- und Schotterstiicken. Die 
KorngroBe der Zuschlage, das Mischungsverhaltnis und die Menge des 
zugesetzten Wassers sind daher von ausschlaggebender Bedeutung fiir 
die Dichte des Betons. 

FUr die Festigkeit des Betons dient seine Druckfestigkeit als Ver
gleichsmaBstab. 

Die Druckfestigkeit wird an Probewiirfeln festgestellt (ONORM 
B 2303). 

Hohere Wertigkeit des Zementes erhoht unter sonst gleichen Um
standen die Festigkeit; sie erhOht sich bei gleichen Zuschlagstoffen mit 
der Menge des Zementes und wachst mit der Verschiedenheit des Kornes 
von Sand und Kies. 

Unter sonst gleichen Verhaltnissen ergibt jene Wassermenge, die 
nicht groBer ist, als zum Abbinden und Erharten des Zementesoerforderlich 
ist, die groBte Festigkeit des Betons. 

Maschinmischung liefert groBere Festigkeit als Handmischung, hartere 
Zuschlagstoffe hohere Festigkeit als Zuschlagstoffe geringerer Harte. 

Zwecks Nachweises der Druckfestigkeit an Probewiirfeln sind fiir jede 
Priifung mindestens drei Probekorper in eisernen Wiirfelformen von 20 cm 
Seitenlange nach den Vorschriften der Normen anzufertigen. Die Fest
stellung der Wiirfelfestigkeit erfolgt einerseits an Probekorpern erd
feuchter Betonmasse nach 28tagiger Erhartung (We 28) und anderseits 
an Probewiirfeln baumaBig hergestellten Betons nach 28tagiger Er
hiirtung (Wb 28). Die geforderte Mindestwiirfelfestigkeit des Betons 
Wb 28 fiir Eisenbetonkorper betragt nach osterreichischen Vorschriften 
130 kgjcm2• 

Die Zugfestigkeit des Betons ist gering. Feststehende Beziehungen 
zwischen Druck- und Zugfestigkeit des Betons bestehen nach den bis
herigen Forschungen nicht.l) 1m Mittel ist sie annahernd etwa l!tS der 
Druckfestigkeit; sie wird bei gutem Beton kaum mehr als 15 kg/cm2 

betragen. 
Die Biegungsfestigkeit ist etwa doppelt so groB als die Zugfestig

keit. Nach Saliger im Mittel etwa 20-30 kgjcm2• 

1) Saliger. 
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Die Schu bfestigkeit ist im Mittel etwa 2,5- bis 3mal so gro13 als 
die reine Zugfestigkeit. 

ZuIassige Beanspruchungen. 

Die zulassige Druckbeanspruchung fiir tragende Bauteile darf lis der 
Wiirfelfestigkeit Wb 28 nicht iiberschreiten und bei Hochbauten .nicht 
groBer als 55 kg/cm2 angenommen werden. 

Bei Biegung mit Druck darf im allgemeinen eine Zugbeanspruchung 
des Betons von 5% der zulassigen Druckbeanspruchung angenommen 
werden. In Bogentragwerken von Brucken und anderen Ingenieurbauten 
sind Zugspannungen des Betons unzulassig. 

Die zulassige Schubbeanspruchung darf 6% der zulassigen Druck
beanspruchung nicht uberschreiten. 

Misch ungsverhal tnisse. 

Wie bereits unter "Zubereitung des Betons" erwahnt, sind Sand 
und Kies in Raumteilen (R. T.), Zement nach Gewicht zuzumessen. 

Soll das Mischungsverhaltnis (M. V.) nur nach R. T. angegeben 
werden, ist zur Umrechnung des Zementgewichtes auf R. T. daS Ratim
gewicht losen Zementes mit 1200 kg/m3 anzunehmen (ONORM). 

FUr tragende Teile eines Betonbauwerkes ist nach ONORM pro Kubik
meter fertig verarbeiteten Beton eine Mindestmenge von 120 kg Zement 
(bei Eisenbetontragwerken mind. 300 kg) erforderlich. 

Die Ergiebigkeit der Mischung ist wesentlich von den Hohlraumen 
des Kiesmaterials abhangig und daher auch verschieden, ob Sand und 
Kies ausgiebig vermengt, zusammen oder einzeln fiir sich, lose geschuttet 
beigesetzt werden. Es ist also z. B. die Raummischung 1 R. T. Zement 
zu 2 R. T. Sand zu 4 R. T. Kies keineswegs = 1 R. T. Zement zu 6 R. T. 
Kies-Sand, sondern etwa 1 R. T. Zement zu 5,2 R. T. Kies-Sand. 

Nach Saliger ergeben sich mit dem Mittelwerte 'Y = 1,4 t/m3 Raum
gewicht des Zementes fiir 1 m3 fertigen Beton der Sand-Kies-Anteil 
(loses Gemenge) 

s= 1 ma 
a(1+0,7g) , 

wobei a (Ausbeute i. M.) = 0,6-0,65, wenn Sand und Kies getrennt, 
und = 0,8-0,85, wenn Sand und Kies in dichter Mischung beigesetzt 
werden, und g = Zementgewicht in Tonnen auf 1 m3 loses Sand-Kies
Gemisch bedeuten. 

Die erforderliche Gewichtsmenge des Zementes fur 1 m3 fertigen 
Beton betragt Zg = g . S in Tonnen. 

Beispiele. 

I. Wieviel Tonnen Zernent und wieviel Kubikmeter Sand-Kies sind fUr 
1 rn3 fertigen Beton erforderlich, wenn als M. V. 300 kg Zernent auf 1 rn3 

los e n Gemisches von Kies und Sand gefordert werden? 
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Der erfotderliche Sand-Kies-Anteil betragt nach vorangefiihrter Formel 

s- 1 . 
- a(I+0,7g)' 

die Werte eingesetzt, ergibt 

s = 1 = 1,27 t und 
0,65 (1 + 0,7 X 0,3) 

Zg = g . S = 0,3 X 1,27 = 0,38 t Zement. 

Es miissen also, wenn das Mischungsverhaltnis mit 300 kg Zement auf 
1 m 3 losen Gemisches von Sand und Kies vorgeschrieben ist, 1,27 t Sand
Kies zugesetzt werden, um 1 m 3 fertigen Beton obiger Forderung zu erhalten. 
Die erforderliche Zementmenge fUr 1 m 3 fertigen Beton des geforderten 
Mischungsverhaltnisses betragt 0,38 t. 

Y 1400 
Es entspricht dies einer Raummischung 1: s, wobei s = -r; = 300 = 4,7, 

d. h. 1 R. T. Zement zu 4,7 R. T. Sand-Kies. 

II. 1st zu ermitteln, welches M. V. in R. T. anzuwenden ist, damit 1 m 3 

fertigen Betons Zg t Zement enthalt, so ergibt sich bei der gleichen An
nahme fUr y = 1,4 t/m3 und a = 0,65 

Zg 
g = --C;1---"-

a;-0,7Zg 

1 m 3 fer t i g e Betonrnasse solI 300 kg Zement enthalten. Wieviel Tonnen 
Zement sind auf 1 m 3 los en Sand-Kies erforderlich und wieviel Tonnen 
Sand-Kies sind zuzusetzen, urn 1 m 3 fertigen Betons dieses Mischungs
verhaltnisses zu erzielen? 

0,3 
g = -1 = 0,226 und weiter 

0,65 - 0,7 X 0,3 

S = 0,65 (1 + ~,7 X 0,226) = 1,33 m 3
• 

Es ist also erforderlich, auf 1 m 3 losen Kies-Sand 226 kg Zement zuzusetzen, 
bzw. 1,33 m 3 losen Kies-Sand zu verwenden, urn 1 m 3 fertigen Beton zu 
erzielen, der obiger Forderung entspricht. 

Probe: Zg = g X S = 0,226 X 1,33 = 0,3 t. 

Y 1400 
Raummischungsverhaltnis: 1: S; s = g = 226~ = 6,2, d. h. 1: 6,2. 

Wird dem Zement statt des Raurngewichtes y = 1,4 t ein solches von 
1,2 t zugrunde gelegt, andert sich das Raummischungsverhaltnis von 1: 6,2 
auf 1: 5,3, also ganz erheblich, wahrend die Korrektur im Zementgewichte 
nur geringfUgig, im vorliegenden Beispiel kaum 2% betragt. Es ist also rich
tiger, die Mischung nach dem Gewicht des Zements vorzuschreiben, an 
Stelle der Angabe nach R. T. 
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Dnter der Annahme des Raumgewichtes des Zements y = 1,2 t und 
der Ausbeute a = 0,65 fUr Sand und Kies ergibt sich annahemd folgendes 
Erfordemis fiir 1 mS fertigen Betons: 

M. V. in R.T. 
Z.: S.R. 

1: 4 
1: 5 
1: 6 
1: 7 
1: 8 
1: 9 
1: 10 

Zement in kg 

381 
314 
270 
233 
209 
188 
172 

Sand und Ries 
in rn3 

1,27 
1,31 
1,35 
1,37 
1,39 
1,41 
1,43 

Zur annaherungsweisen Ermittlung reicht es aus, die Zahl 37 durch 
das Mischungsverhaltnis zu dividieren, um den erforderlichen Zement
anteiI in Sacken (zu 50 kg) festzustellen. Z. B.: 

M.V.=I: 4; 1+4 = 5; 37: 5=7,2Sacke (360kg) 
1: 6; 1 + 6 = 7; 37: 7 = 5,4 " (270 kg) 
1:10; 1+10=11; 37:11=3,4 ,. (170 kg) 

Gegenuberstellung getrennter und ungetrennter Beimengung: 

Erforderliche Mengen in Raum- und GewichtsteiIen fur 1 mS loses 
Haufwerk bei zugrundegelegtem Raumgewicht des Zementes = 1250 kg/ms, 
bzw. 1200 kg/ms. 

Mischungsverhaltnis I Entsprechendes Auf 1 m3 loses Haufwerk sind erforderlich 
Sand und Ries MischungsverhiUtnis 

1 ..... _-·.;·-ungetrennt Sand und Kies getrennt bei Raumgewicht -----
Zement = 1250kg/m' ment = 1200 kg/m" *) er-

nach Raumteilen Mht sich der RaumanteiJ 

Zement I Sand 
izement I Sand Kies 

Zement I Sall:d I Zement 
und Ries 

--~-- -- u. Kies 
1 I kg I 1 I 

I I 

I I 
1 3 1 

I 
1,4 2,1 313 250 750 261 I 

1 4 1 I 1,8 2,7 250 200 800 208 
1 5 1 I 2,3 3,4 209 167 833 174 I 

1 6 1 2,7 4 179 143 857 149 
1 8 1 3,1 6,2 139 III 889 116 
1 10 1 3,9 7,8 114 91 909 95 
1 12 1 4,7 9,4 96 77 923 80 

*) Entspricht dem Umrechnungswerte der iisterreichischen Normen. 

Die Werte fiir Raumgewicht Zement = 1250 kg/rns sind den "An
weisungen fUr Mortel und Beton" der Deutschen Reichsbahngesellschaft 
vom Jahre 1929 entnommen. 
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Eigenschaften. 
Gewicht in tfm3 : 

Kiesbeton im Mittel ..................... 2,2 
Schlackenbeton (Schmelzschlacke) i. M ...... 2,0 
Schlackenbeton (Rostschlacke) i. M. . ...... 1,5 
Bimsbeton i. M. . ........................ 1,6 
Zellenbeton (nichttragend) rund ., ......... 0,65 
Zellenbeton (tragend) rund ............... 1,1 
Gasbeton i. M ............................ 0,9 
Synthoporitbeton i. M ..................... 1,1 

Luftdurchlassigkeit: Gering, bei Durchfeuchtung = 0. 
Wasserdichtheit: Beton ist nicht wasserdicht. Die Wasserdicht

heit ist abhangig von der Dichte des Betons, von der Mahlfeinheit des 
Zementes, der Mischung, Verarbeitung und Behandlung des Betons. 
Alterer Beton ist wasserdichter als frischer. Die Wasserdichtheit kann 
erhoht werden durch 

a) Aufbringen wasserdichter porendichtender Schichten (Ober
flachenbehandlung mit Siderosthen, Fluaten,l) Seife, Ala'un); 

b) Verputz mit wasserhemmendem Mortel; 
c) Verkleidungen mit verlOteten Blechplatten, mit Asphaltfilz

platten, Naturasphalt, Ausfiitterungen mit Platten in wasserdichtem 
Mortel u. dgl.; 

d) Mischung der ganzen Betonmasse mit porenfiillenden Zuschlag
stoffen (Fettkalk, hydrauIischer Kalk, TraB, Ceresit, Aquabar, Aquasit, 
Fluresit, Murosan usw.). 

Abnutzbarkeit kommt bei Beton vornehmIich bei Verwendung als 
FuBbodenbelag in Betracht. Guten Widerstand leisten fette Mischungen 
I: I bis I: 2. Die Beschaffenheit des Sandes und der Zuschlage sind 
von erhebIichem EinfluB. Der Widerstand gegen Abnutzung kann er
hoht werden durch Beimengung von Eisenspanen und Eisenpulver in 
die oberste Schicht des Betons (Stahlestrich), durch Wasserglasanstriche 
oder durch Aufbringung einer Schicht Kleinlogelschen Stahlbetons 
(Zement und metallische HartemateriaIien aus hochwertigen Rohstoffen). 

Warmeleitung: Kiesbeton ist ein guter Warme- und Schalleiter. 
Die Warmeleitung wird um so hoher, je porenarmer der Beton ist. 

Die mittlere Warmeleitzahl betragt in kcalfmh 0 fiir 

Kiesbeton ....................... A = 1,1-1,5 
Schlackenbeton ........ . . . . . . . . .. A = 0,3-0,9 
Bimsbeton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A = 0,25-0,45 
Zellenbeton (Raumgewicht 800) ... A = 0,15-0,35 
Gasbeton ....................... A = 0,13-0,40 

Zum Vergleich: Mittlere Warmeleitzahl A fiir Ziegelmauerwerk = 
= 0,75 kcalfmho• 

Lin. Ausdehnungskoeffizient ___ 10-5• 

1) In Wasser geloste Kieselfluormetallsalze. 
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Verhalten gegen Frost: Abgebundener und erharteter Beton ist 
frostbestandig. Poroser Beton kann, sofern Feuchtigkeitszutritt zu den 
Poren gegeben ist, durch Eisbildung zerstOrt werden. 

Feuerbestandigkeit: Beton ist nicht feuerbestandig. Je fetter, 
dichter und jiinger der Beton ist, desto geringer ist seine Feuerbestandig
keit. Bei Temperaturen bis 5000 nimmt die Druckfestigkeit des Kiesbetons 
umetwa 20% und mit weiterer Temperaturerhohung allmahlich weiter 
abo Die Zugfestigkeit wird in noch hOherem MaBe ungiinstig beeinfluBt. 

Infolge der geringen Warmeleitfahigkeit des Betons, die den EinfluB 
der Warme bei groBen Abmessungen beschrankt, ergibt sich bei groBen 
Bauteilen ein giinstigeres Verhalten gegen die Hitze als bei kleinen Probe
korpern (Kleinlogel). So ruft nach Versuchen W oolsons eine AuBen
temperatur von 8000 in einer Tiefe von 5 cm unter der Oberflache nach 
einer Stunde nur eine Erhitzung von 2000, nach zwei Stunden eine solche 
von 4000 hervor. 

Je hoher die Brenntemperatur des Zementes war und je hoheren Tem
peraturen die Zuschlagstoffe (feuerfester Ton, Klinker, Bims, Basalt usw.) 
ausgesetzt waren, um so hitzebestandiger ist der Beton. 

Verhalten gegen chemische Einfltisse: Frischer Beton ist 
empfindlicher als seit langerer Zeit erharteter Beton. 

Wasser: FlieBendes reines Wasser lost das beim Erharten des Betons 
ausscheidende Kalkhydrat aus. 

Basen: 1m allgemeinen ohne schadliche Einfltisse. 
Sauren: Aile anorganischen und organischen Sauren zerstoren den 

Beton; sie bilden mit dem Kalk des Zementes lOsliche oder treibende 
Salze. Kohlensaure tibt in geringer Menge durch Umbildung wasser
lOslicher Kalkhydrate in Kalkkarbonate einen giinstigen EinfluB, schadigt 
aber, sofern die im Wasser enthaltene freie Kohlensaure tiber diese Mengen 
hinausgeht und sodann Karbonate und Silikate zersetzt. 

SaIze: Sulfate und Sulfite wirken sehr schadigend; ebenso einzelne 
Chloride (Magnesium-, Ammonium-, Quecksilberchlorid) und Nitrate 
(z. B. Ammoniumnitrat). 

Karbonate und Silikate sind nicht schadlich. 
Fette (tierische und pflanzliche): Ole und Fette bilden mit dem Kalk 

des Zementes leicht lOsliche Seifen und fiihren dadurch zur Zerstorung 
des Betons. 

Mineralische Ole und Teere sind unschadlich. 
Meerwasser: Die chemischen Einfltisse des Meerwassers (insbesondere 

das im Meerwasser enthaltene Chlormagnesium und Magnesiumsulfat) in 
Verbindung mit den physikalischen Einfltissen wirken ungiinstig auf 
Beton ein. Tonerdearme (Erzzement) und kalkarme Zemente (Hoch
ofenzement und Eisenportlandzement) haben sich widerstandsfahiger 
gezeigt als Portlandzement. 

Moorwasser: Die in Moorwassern meist enthaltenen Schwefelver
bindungen und freie Kohlensaure wirken schadigender als die meist 
wenig gefahrliche Humussaure. Moorwasser konnen zur ZerstOrung des 
Betons ruhren. 
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Kanalwasser: Fakalwasser sind meist unschadlich. 
Rauchgase: Die in denselben enthaltene schwefelige Saure und das 

zur Wirksamkeit gelangende Schwefelwasserstoffgas fiihren insbesondere 
bei gemeinsamem Auftreten mit Durchfeuchtung des Betons zu Gips
bildungen und Treiberscheinungen (Zementbazillus). 

Chiorgas (Bleichereien, Papierfabriken, chemische Industrien) wirkt 
schadigend. 

SchutzmaBnahmen gegen chemische Einflusse: Richtige Wahl des 
Zementes; kalkarme Zemente meist geeigneter; Bindung des Kalkes des 
Zementes durch hydraulische Zuschiage, ferner 

a) Dichtung durch Oberflachenschichten, und zwar 
IX) unmittelbar auf Beton oder dichten Verputz aufzubringende An

striche mit meist aus Teerol oder bituminosen Stoffen bestehenden 
Isoliermitteln (Inertol,l) Preolit, Siderosthen usw.), ferner Fluate (Lithurin, 
Murolineum)2) oder allenfalls Olfarbe auf vollkommen trockenem, mit 
Wasserglas vorgestrichenem Untergrund, und 

(3) Verkleidung mit Steinzeug-, Klinker- oder Glasplatten in saure
festem Mortel (Kitte aus Quarzsand und Wasserglas oder Bleiglatte mit 
Glyzerin); 

b) Porendichtung der ganzen Betonmasse mit bituminosen, mecha
nisch dichtenden oder chemisch wirkenden Zusatzen, wie Ceresit,3) 
Fluresit, Siccofix, Seifen usw. 

2. Eisenbeton. 

Unter Eisenbeton oder bewehrtem (armiertem) Beton versteht man 
einen aus Zementbeton und Eisenstaben bestehenden Baukorper, in 
welchen die beiden Stoffe zu gemeinsamer Festigkeits-wirkung ver
bunden sind (Saliger). 

Die gemeinsame Festigkeitswirkung der beiden Stoffe wird insbe
sondere durch die hohe Haftfestigkeit des Betons am Eisen, die nahezu 
gleich groBe Warmeausdehnung und die Verschiedenheit des Elastizitats
maBes beider Materialien begiinstigt. 

1m Verbundkorper fallen den beiden Stoffen die Aufgaben zu, zu 
deren Ubernahme sie im besonderen MaBe geeignet sind. 

Erst durch die Aufnahme der Zugspannungen durch das Eisen des 
Verbundkorpers ist es moglich, die Biegungsfestigkeit des Betons, die 
bei fehlender Bewehrung nur gering ist, so hoch zu steigern, als es die 
Druckfestigkeit des Betons und die Zugfestigkeit des Eisens zulassen. 

Baustoffe. 
Nach ONORM B 2302 : 
Zement: Es darf nur langsam bindender Portlandzement (ONORM 

B 3311) oder ein diesem gleichwertiger Zement verwendet werden. 

1) Bedarf fiir 100 rn2 Doppelanstrich rund 25 kg. 
2) Bedarf fiir 100 rn2 rund 45 kg. 
3) Bedarf fiir 1 rn3 Beton rund 25 kg. 
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Nachzuweisen sind: Abbindebeginn, Bindezeit, Raumbestandigkeit, 
Mahlfeinheit und Bindekraft. Der Zement ist in der Ursprungspackung 
an die Verwendungsstelle zu liefern und dort in einem geschlossenen, 
trockenen, nicht zugigen Raum aufzubewahren. 

Sand und Zuschlagstoffe: Es sollen moglichst gemischtkornige 
Zuschlagstoffe verwendet werden; sie diirfen keine schadlichen Bei
mengungen enthalten. Im Zweifel ist der EinfluB der Beimengungen 
durch Versuche festzustellen. 

Die Verwendung zerkleinerter Hochofenschlacke und von Schlacken
sand bedarf einer besonderen Genehmigung. 

FUr Bauteile, die feuerbestandig sein mussen, sind nur solche Zu
schlagstoffe zu verwenden, die im Beton dem Feuer widerstehen. 

Das Korn der Zuschlagstoffe ist so zu halten, daB die Hohlraume 
des Gemisches moglichst gering werden. Die grobsten Korner mussen 
sich noch zwischen den Stahleinlagen sowie zwischen Schalung und 
Stahleinlagen einbringen lassen. Die Zuschlagstoffe mussen wetter
bestandig sein und durfen hochstens 10% ihres Gewichtes Wasser auf
nehmen. 

Wasser: Das Wasser darf keine die Gute des Betons beeintrachti
genden Bestandteile enthalten. Im Zweifel ist die Verwendbarkeit durch 
Versuche festzustellen. Siehe auch S. 19. 

Stahl: Zu gewohnlichen Hochbauten ist Stahl St 37.11 (ONORM 
M 3111), fur auBergewohnliche Hochbauten Stahl St 37.12 (ONORM 
M 3112) zu verwenden. Fur untergeordnete, nichttragende Bauteile kann 
einvernehmlich auch Stahl St OO.IF) oder mit besonderer Genehmigung 
auch vorratiger Stahl verwendet werden, fUr den die bedungenen Eigen
schaften durch Zeugnisse einer anerkannten Priifanstalt oder durch 
Proben auf dem Bauplatze nachgewiesen werden. 

Der Durchmesser des Betonrundstahles hat der ONORM B 3331 zu 
entsprechen. 

Die Verwendung von Baustoffen auBergewohnlicher Beschaffenheit 
bedarf einer besonderen Genehmigung. 

Neben Portlandzement kommen noch Eisenportlandzement, Hoch
ofenzement, Erzzement, Mischzemente, Siccofixzement, Schmelzzement 
und andere in Betracht, deren Gleichwertigkeit mit langsam bindendem 
Portlandzement im Sinne der Normen nachzuweisen ist. 

1 m3 fertig verarbeiteter Beton in Eisenbetonbauwerken muB min
destens 300 kg Zement enthalten. 

Der zur Bewehrung verwendete Stahl muB von anhaftendem Schmutz 
und Fett sowie von Anstrichen und grobem, abblatterndem Roste befreit 
werden; leichter, haftender Rost ist nicht zu entfernen; er erhoht die 
Haftfestigkeit. Blanker Stahl soil zur Erzielung einer leichten Rost
schicht einige Tage im Freien lagern. 

1) Nach der in Ausarbeitung stehenden Neuauflage der ONORM B 2302 
ist die Zulassigkeit von St 00.11 auch fiir einfache Tragwerke gewohnlicher 
Hochbauten in Ausnahmefallen in Aussicht genommen. 
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Eigenschaften. 

Uber Zubereitung der Betonmasse, Verarbeitung, Mischungsverhalt 
nisse, Dichte, Luftdurchlassigkeit, Wasserdichtheit, Abnutzbarkeit, 
Warmeleitung und Verhalten gegen Frost siehe die beziiglichen Angaben 
bei "Beton". 

Auch beziiglich der Feuerbestandigkeit gilt im allgemeinen das bei 
der Besprechung des Betons Gesagte. Wesentlich fiir die Feuerbestandig
keit des Eisenbetons ist es, daB die Deckschicht des Betons nicht zu 
gering sei. Saliger sieht eine Dicke von 2,5-5 cm je nach dem Grade 
der geforderten Feuersicherheit als ausreichend an; starkere Betonhiillen 
sind zwecklos, da sie in der Hitze und beim Bespritzen mit kaltem Wasser 
abspringen. Saliger auBert sich iiber die Bewahrung des Eisenbetons im 
Feuer u. a. wie folgt: "Wenn wir an die geborstenen Ziegelmauern, an 
die eingestiirzten Gewolbe, an die gebogenen Eisentrager ... denken, so 
ist es klar, daB der Eisenbeton eine unbestrittene Uberlegenheit iiber alle 
anderen Baustoffe besitzt; denn sachgemaB ausgefiihrte Betongebaude 
sind durch schwere Brande nie zum Einsturz gekommen." 

Uber das Verhalten des Eisenbetons gegen chemische Einfliisse sei 
auf das beim Beton Gesagte verwiesen. 1m besonderen sind alle jene 
cheinischen Einwirkungen schadlich, die zu Rostbildung der Bewehrung 
und damit zu Sprengwirkungen fUhren, also vornehmlich Sauren, Fette 
undOle. BesonderesAugenmerkistauf die Vermeidung von Rissebildungen 
zu legen, da solche rostbildenden Fliissigkeiten und Gasen leichten Zu
tritt zum Eisen bieten; die Gefahrdung ist verschieden, je nachdem der 
Beton der Einwirkung von Feuchtigkeit ausgesetzt ist oder nicht und die 
Deckschicht geniigende Starke aufweist (je nach Umstanden 1,5-4,5 cm). 

Elektrolytische Einwirkungen: Infolge des hohen Leitwiderstandes be
steht bei Hochbauten nur geringe Gefahr einer ungiinstigen Einwirkung. 
Sie erhoht sich durch Feuchtigkeit und un mittel bare Beriihrung mit elektri
schen Leitungen sowie durch das Vorhandensein vagabundierender Strome. 
1st das Eisen Anode, wird Sauerstoff ausgeschieden und das Eisen rostet. 

Wechselstrom greift das Eisen nicht an. 

Gewicht des Eisenbetons = 2,4 t/m3• 

Warmeleitzahl A""'" 1,5 kcal/mho. 

Zulassige Beanspruchungen des Betons. 

Sie sind von den Wiirfelfestigkeiten We 28 und Wb 28 abhangig. 
Die Wiirfelfestigkeiten miissen nach ONORM B 2302 betragen: 
Bei Verwendung von Portlandzement 

We 28 ::::::: 230 kg/cm2, 

Wb 28 ::::::: 130 kg/cm2• 

Bei Verwendung von friihhochfestem Portlahdzement 

We 28 ::::::: 280 kg/cm2 , 

Wb 28 ::::::: 160 kg/cm2, 

III besonderen Fallen We 28 ::::::: 300 kg/ cm2. 
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Baustoff 

Zulitssige Beanspruehung in kg/em" 

bel Stlltzen ohne I auf Blegung 
und Biegung 

Knickgefahr mit Langskraft 

Portlandzement 
We 28 > 230kgjcm2; Wb28 > 130kgjcm2 . 35 35-50*) 

Friihhochfester Portlandzement 
We 28 > 280 kgjcm2; Wb 28 .::::. 160 kgjcm2 . 45 40-60*) 

In besonderen Fallen 
We 28::::' 300 kgjcm2 .... • • • • • • ••• • • • • • • •• hochstens 60 45-70*) 

*) Je nach Art des Bauteiles: Siehe ONORM B 2302, § 19. (Rohe des Rechteckquerschnittes, 
Platten, Plattenbalken, Pilzdecken, Laststellung, Lastart usw.) 

Die Schubspannung 7:0 dad bei Portlandzement nicht > 4 kg/cm2, 

bei friihhochfestem Portlandzement nicht > als 5,5 kg/cm2 sein. 
Die zulassige Haftspannung 7:1 = 5 kg/cm2• 

IV. Holz. 
Das Holz besteht nach seinem chemischen Aufbau aus Zellulose 

(Wandungen der Zellen) und dem Safte, der nebst Wasser eine Reihe 
organischer Stoffe, wie EiweiB, Zucker, Starke, Gerbsaure, Ole, Harze u. a. 
Stoffe enthalt. 

Das EiweiB zersetzt sich leicht, worauf die meisten Zerstorungen des 
Holzes zuriickzufiihren sind. Gerbsaure, Harze und 
Ole erhOhen die Widerstandskraft des Holzes gegen 
schadigende Einfliisse. 

Der Querschnitt durch einen Nadel- oder Laubbaum 
zeigt (s. Abb. 5) als auBerste Schicht die 'Rinde oder 
Borke und gegen die Mitte fortschreitend den Bast 
und den eigentlichen, durch Jahresringe gekennzeich
neten Holzteil, dessen auBere, jiingere Ringe den Splint 

~
Hinde 
Bilst 

" Mark 
Hern 

Markstranl 
Splint 

Abb.5. 

und dessen innere, starker verholzte Ringe den Kern bilden. In 
der Mitte verlauft das Mark (die Markrohre) mit den zur Rinde ver
laufenden Markstrahlen. 

Der Querschnitt senkrecht zum Stamme zeigt die Hirnholzflache, 
kurz das "Hirnholz", der Schnitt parallel zur Stammachse die Langholz
£lache, das Holz in der Langsfaser. 

Nach der Harte des Holzes unterscheidet man: Sehr weiche Holzer: 
Linde, Pappel, Weide; weiche Holzer: Birke, ErIe, Fichte, Kiefer, 
Larche, Tanne; harte Holzer: Esche, Ulme, Ahorn, Apfel, Birne, 
Buche, Sommereiche, Kirsche, NuB; sehr harte Holzer: Mahagoni, 
Pitchpine, Steineiche, Buchsbaum, Olive, Sauerdorn, Ebenholz. 

Je nach dem Grade der Trockenheit enthalten die Zellenwande und 
Zellenhohlraume sehr verschiedene Mengen an Saft und Wasser; der 
Wassergehalt am lebenden Baume betragt 50-45% seines Gewichtes, 
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bei lufttrockenem Holze nach 1 bis 2 Jahren etwa 25% und nach mehr
jahriger Trocknung 15-10%. 

Dementsprechend ist auch das Gewicht nach dem Grade der Aus
trocknung sehr verschieden. 

HoJzart 

Eiche ..................... . 
Rotbuche .................. . 
Kiefer (Fohre) ............. . 
Tanne .................... . 
Fichte .................... . 
Larche .................... . 

Mittleres Gewicht1) in kg/pmB in 

griinem Zu- Ilufttrockenem Zustande I kiinst!. getrock-
stande (45% (10-150/ Wassergehalt netemZustande 
Wassergehalt) ° (bei 110°) 

1100 
1000 

850 
950 
800 
800 

850 (900) 
750 (900) 
600 (700) 
550 (600) 
500 (600) 
620 (700) 

650 
560 
500 
500 
430 
450 

1) Mittelwerte nach Angaben Bronnecks, Forsters und Gesteschis. Die geklammerten 
Werte nach ONORl.II B 2101. 

1. Formanderungen: Schwinden und Quellen: Die Abgabe der 
Feuchtigkeit hat das Schwinden, die Aufnahme bei trockenem Holze das 
Quellen zur Folge. Da der Feuchtigkeitsgehalt des Splintholzes groBer 

~ 
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~ 

ist als der des Kernholzes, zieht sich das Splintholz 
beim Austrocknen starker zusammen als das Kernholz; 
es entstehen am Rund- und Kantholze die Kernrisse, 
bei Brettern und Pfosten Verkrummungen (Werfen), die 
um so starker auftreten, je weiter der Sageschnitt vom 
Kern entfernt ist (Abb. 6). 

Abb.6. 2. Physikalische Eigenschaften. Warme- und 
Schalleitung und Ausdehnung. Holz ist ein schlechter 

Warme- und Schalleiter. Die Warmeleitzahl A = 0,1 langs der Faser 
und 0,03 quer zur Faser. Der Ausdehnungskoeffizient (Verlangerung 
der Langeneinheit bei 10) betragt 0,0000035 oder etwa 1/3 bis Ih des 
Ausdehnungskoeffizienten des Eisen. 

3. Zulassige Beanspruchungen in kg/cm2• 

ONORM B 2103. 

Art der Beanspruchung I Eiche I I Buche Liirche 

a) Mittiger Druck in der 
Faserrichtung . . . . . . 90 80 

Kiefer 
Fichte 
Tanne 

70 

Bemerkung 

-------------------1------;-------------1-------------------
b)Ortl. Druckrechtwin

kelig zur Faserrich
tung auf ganzeBreite 
(Schwellendruck) ... 40 30 

Uberstand der Schwel
lenenden in der Langs
richtung mind. = 1,5-

20 fache Schwellenhohe 



Art der Beanspruchung 

c) Ortl. Druckrechtwin~ 
kelig zur Faserrich
tung auf einen Tell 
der Breite (Stempel-
druck) ........... . 

d) Zug in der Faserrich
tung, Biegung und 
ausmittiger Druck in 
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Elche 
Buche I Kiefer 

Llirche Flchte Bemerkung 

60 40 

Tanne 

Stempelflache Mch
stens halb so groB wie 
das. Quadrat der 
Schwellenhohe. Uber-

25 stand der Schwelle iiber 
dem Stempel in der 
Breitenrichtung wenig
stens 2 em, wenn die 
gedriickte Flache gerad
linig begrenzt ist. Uber
stand iiber dem Stempel 
in der Langsrichtung 

mind. = 1,5fache 
Schwellenhohe 

1m Schwerpunkte des 
Querschnittes darf die 
nach a) zulassige Bean-

der Faserrichtung. . . llO 100 90 spruchung nicht iiber-

e) Abscherung in der 
Faserrichtung ..... . 

f) Ortlicher Druck 
schrag zur Faserrich
tung auf ganzeBreite 
(Schwellendruck) ... 

g) Ortl. Druck schrag 
zur Faserrichtung 
auf einen Bruchteil 
der Breite (Stempel-
druck) ........... . 

h) DehnmaB (Elastizi
tatsmodul) bei Zug, 
Druck und Biegung 

Mohr, Hochbau. 

15 12 

90--50 80--50 70--50 
sin ~ sin ~ sin ~ 

90--30 80--40 70--45 
sin ~ sin ~ sin ~ 

llOOOO 

schritten werden 

Abb.7. 

3 
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Obige Beanspruchungen beziehen sich auf den ganzen Querschnitt, 
Kern- und Splintholz zusammen und setzen lufttrockenes, fehlerfreies 
Holz ohne jede Astbildung im gefahrlichen Querschnitt oder dessen 
Nahe voraus. 

Die rechnungsmaBige Durchbiegung von Tragwerksteilen begehbarer 
Decken und Flachdacher darf 1/300, von nicht begehbaren Decken 1/200 der 
Stiitzweite nicht iiberschreiten. 

Nahere Angaben, betreffend Knickung, verzahnte und verdiibelte 
Trager, Erhohung und Verminderung der zulassigen Beanspruchungen 
bei nicht lufttrockenem Holze und bei Bauten fiir voriibergehende Zwecke 
sowie bei sorgfaltigster Auswahl des Holzes usw., s. Normenblatt. 

4. Lebensdauer: Standig trocken gehaltenes, Luftwechsel und dem 
Lichte zugangliches Holz hat eine hohe Lebensdauer; dauernd dem 
Wasser ausgesetztes Holz eine noch hohere. Wechsel von Feuchtigkeit 
und Trockenheit kiirzt die Leb.ensdauer sehr ab, ebenso wie Luft- und 
Lichtmangel auch bei sonst trocken gehaltenem Holze zur Vermorschung 
fiihren. Die nachfolgende Zusammenstellung gibt die Lebensdauer des 
Holzes unter giinstigen Bedingungen an. 

Holzarl 

Fichte .......................... . 
Kiefer (Fahre) ................... . 
Larche ......................... . 
Eiche .......................... . 
Rotbuche ....................... . 

1) Nach Bronneck. 

Lebensdauer in Jabren beil) 

Wind und I dauemd unter I 
Wetter ausge- Wasser einge-
setztem HoIze bautem Holze 

40-70 ! 250-400 I 
40-85 I 250-400 I 
40-85 

1~~0 i :~::::: I 

trockenem 
Holze 

120-200 
120-200 

300-350 
300-800 

5. Pflanzliche und tierische Beeintrachtigungen und Vor
beugungsmaBnahmen gegen dieselben: Die iiberwiegende Zahl der holz
zerstOrenden Erscheinungen geht auf durch Nze hervorgerufene chemische 
Veranderungen des Saftes, namentlich der EiweiBbestandteile zuriick. 
Harzreiches Holz bietet groBeren Widerstand als harzarmes Holz. 

Rotfaule, WeiBfaule, Blaufaule, Hausschwamm. 
Als erstes Anzeichen der Faule treten meist streifenformige Ver

farbungen (Rot- und Blaustreifigkeit) auf, die wohl zum Teile die Ver
wendung namentlich bei Bauteilen, die dem Witterungswechsel ausgesetzt 
sind, beeintrachtigen, im allgemeinen aber das Holz nicht vor weiterer 
Verwendung ausschlieBen, sofern fiir Fernhaltung die Ausbreitung be
giinstigender Umstande Sorge getragen wird. 

Rotfaule (NaBfaule) kennzeichnet sich durch eine rotliche bis 
schwarzbraune Verfarbung, der im weiteren Verlaufe ein Zerfallen in 
kleine, wiirfelformige Teile und schlieBlich in eine pulverige Masse folgt. 
Die Erkrankung tritt haufig schon am Stamme auf. 
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WeiBfaule (Trockenfaule) tritt meist am gefallten, unsachgemaB 
gelagerten Stamme, seltener auch bei verbauten, nicht hinlanglich aus
getrocknetem Holze in luft- und lichtarmen, trockenen Raumen auf. Sie 
zeigt sich durch weiBlichgelbe Verfarbung und starken Pilzgeruch und 
fiihrt zur Zerstorung des Holzes in eine zerreibliche Masse. Von WeiB
faule befallenes Holz phosphoresziert. 

Blaufaule tritt insbesondere an Kie£ern auf. 1m Anfangszustande 
meist unschadlich, da das Zellengeriist zunachst unversehrt bleibt. 
Rasche Trocknung totet den Pilz. Bleibt das Holz jedoch weiter unge
schiitzt, so nimmt die Verblauung zu, der Pilz wachst rasch weiter und 
es entsteht die das Holz in seiner Festigkeit und Verwendung stark be
eintrachtigende vollentwickelte Blaufaule. 

Die gefahrlichste, weitausgreifendste Pilzerkrankung des Holzes ist 
der Hausschwamm. Er zeigt sich im Anfangsstadium durch kleine 
weiBe Flecken und einen schleimigen Uberzug sowie durch feine weiBe 
Fadchen, die sich allmahlich verasteln und gewebeartig an der Oberflache 
und im Inneren ausbreiten (Myzelium). Unter Verbreitung eines pilz
artigen Geruches wachst das Gewebe zu einem gelblichen bis grauen, 
blattartigen und faserigen Gebilde, das die Holzmasse in kleine Wiirfel 
zerteilt und in rotbraunen Moder iibergehen laBt. Wo Licht und Luft 
zum Myzel gelangt, entstehen blattrige, feuchte, braune, an den Randern 
weiBliche, wulstige Gewachse, die Sporentrager. 

Wie aIle Pilzerkrankungen des Holzes, wird auch die Ausbreitung des 
Hausschwammes durch"Feuchtigkeit, abgeschlossene Luft und das Vor
herrschen mittlerer Temperaturen gefordert. Die Gefahrlichkeit des 
Hausschwammes wird dadurch erhoht, daB er sich auch auf andere 
Baustoffe iibertragt, auch diese beeintrachtigt, in denselben seine Sporen 
ablagert und dadurch immer weitergreifend zur Zerstorung ganzer 
Gebaudeteile und Gebaude fiihren kann. 

Neben diesen durch Pilze hervorgerufenen Krankheiten drohen dem 
Holze auch durch Insekten und Wassertiere (Holzwespen, Raupen, 
Bockkafer, Borkenkafer, Bohrwiirmer und Muscheln) teils mittelbar, 
teils unmittelbar hervorgerufene Schaden, indem durch die geschaffenen 
Offnungen und Bohrgange den Pilzen freier Zutritt geboten wird oder 
unmittelbar Zerstorungen des ganzen Gefiiges eintreten (Bohrwiirmer 
und Muscheln bei Unterwasserbauten). 

V or beugungsmaBnahmen: Saftreiches Holz wird leichter von 
Krankheiten befallen als saftarmes, wechselnder Durchfeuchtung aus
gesetztes leichter als dauernd trocken oder dauernd unter Wasser ge
haltenes Holz. Daher sollen bei frisch geschlagenem Holze vorerst 
die Aste und das Laub belassen werden, um eine rasche natiirliche 
Austrocknung zu begiinstigen, es solI ferner entrindetes Holz nicht 
zu lange im Walde gelagert werden und bei gestapeltem Holze fiir 
reichlichen Luftzutritt und Uberdachung sowie bei verbautem Holze 
fiir Luftzutritt und Fernhaltung von Feuchtigkeit Sorge getragen 
werden. 

3* 
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a) Trocknen des Holzes: Die natiirliche Trocknung geht langsam, 
bei weichem Holze in zwei bis drei J ahren, bei hartem Holze in vier bis 
fiinf J ahren vor sich. . 

Eine Abkiirzung kann durch die kiinstliche Trocknung in Trocken
kammern, durch das Dampfen und Auslaugen bewirkt werden. Die 
Meinungen uber die Vollkommenheit des Saftentzuges bei diesem Ver
fahren sind allerdings geteilt. 

b) Anstriche, Impragnierungen und Impfungen: 
FUr Anstriche kommen hauptsachlich Steinkohlenteer- (Karboli

neum,l) Antinonin usw.) und Holzteerpraparate (Kreosot) sowie 
Fluornatrium in Betracht. Die Anstriche sind mehrmals aufzutragen, 
konnen aber nur in geringe Tiefe eindringen und bleiben daher in der 
Wirkung beschrankt. Dasselbe gilt, wenngleich das Eindringen auf 
groBere Tiefen erfolgt, bezuglich des Einsaugverfahrens (z. B. Kyani
~ieren mit Quecksilberchlorid). 

Olfarbenanstriche schutzen das Holz vor eindringender Feuchtigkeit; 
es ist jedoch zu beachten, daB solche Anstriche nur auf gut trockenem 
Holze aufgebracht werden durfen, da sie sonst das Austreten der Feuchtig
keit behindern wiirden. 

Impragnierungen und Impfungen: Sie bieten einen weit wirk
sameren Schutz als die Anstriche. Bei den Impragnierungen wird 
Kupfervitriollosung unter leichtem Druck in den Stamm geleitet 
(Boucherieverfahren), oder es wird dem in luftleeren Kesseln liegenden 
Holze Zinkchlorid und Steinkohlenteer oder Kreosot unte'r hohem 
Druck eingepreBt (Burnettisieren, Brean tisieren und ahnliche 
Verfahren) . 

Das Kobraverfahren besteht aus einer meist nur auf die gefahr
detsten Stellen beschrii.nkten dichten Impfung mit Praparaten der Holz
und Steinkohlendestillation bei gleichzeitig aufgebrachtem Oberflachen
anstriche. Dieses Verfahren hat sich insbesondere bei Holzmasten gut 
bewahrt. 

In gewissem Sinn auch impragnierend wirkt der primitive, bei 
Holzpfahlen, Masten u. dgl. oft angewandte Schutz durch das An
kohl en, bei welchem durch die Warme eine Totung nahe der Ober
flache befindlicher Krankheitserreger erfolgt und durch die trockene 
Destillation faulniswidrige Stoffe frei werden, die weiteren Schutz ge
wahren. 

Vom Hausschwamme befallene Holzer sind auszubauen und zu ver
brennen; Beschuttungen sind zu entfernen und vor dem Abtransport 
am besten zu rosten, der Putz ist abzuschlagen, die Mortelfugen werden 
ausgekratzt und die Mauerflachen mit der Lotlampe abgebrannt. Die 
angegriffenen Stellen bleiben langere Zeit guter Durchliiftung ausgesetzt. 
Hierauf Mauern und Holz mit Mikrosol (2 T. Mikrosol auf 100 T. Wasser) 
griindlich streichen und die neuen Bauteile einbauen. 

1) Bedarf etwa 1 kg fUr 5 m2• 
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6. Feuerbestandigkeit des Holzes und Schutz desselben gegen 
leichte Entflammung: Holz ist nicht feuerbestandig. Der Ent
flammung starker Holzer geht eine Verkohlung der Oberflache voran, 
die das Fortschreiten der Verbrennung hemmt, so daB bei sofortigem 
Einsetzen der LoschmaBnahmen Einstfuze meist noch verhindert werden 
konnen. Holz feuerfest oder unverbrennlich zu gestalten, ist unmi:iglich; 
der Schutz muB sich daher darauf beschranken, das Holz so lange gegen 
die Einwirkung der Flamme zu isolieren und die Entflammung so lange 
aufzuschieben, bis LoschmaBnahmen getroffen wurden. Dies kann be
wirkt werden durch: 

U mh ull ungen mit schlechten, nicht entflammenden Warmeleitern 
oder durch Anstriche (besser Eintauchverfahren oder Druckimpragnie
rung) mit der Entflammung entgegenwirkenden Salzen. 

Fur Umhullungen kommen Mortelschichten auf Putztragern, 
Asbestplatten, Eternitplatten, verputzte Korksteinplatten u. dgl. in 
Betracht. . 

Die Wirkung der Entflammungen entgegenwirkender Salze beruht 
auf dem Fernhalten des Luftsauerstoffes. Als solche Verbindungen seien 
insbesondere Ammoniaksalze (Bromid, sehr teuer, Chlorid und Karbonat), 
Wolfram ate (auch sehr teuer), Phosphate, Borax, Silikate und ver
schiedene Sulfate beispielsweise genannt. Bei Silikaten ist die Gefahr 
der Umsetzung in abbri:ickelnde Karbonate zu beachten. 

ErIolgt der Schutz lediglich durch Oberflachenanstriche, ist auf ent
sprechendes Eindringen in das Holz und auf Vermeidung mechanischer 
Beschadigungen der Anstriche besonders zu achten. 

7. Die im Hochbau hauptsachlich verwendeten Holz
arten: 

Kiefer (Fi:ihre), Fichte (Rottanne), Tanne (WeiBtanne), Larche, aus
nahmsweise Pechkiefer (Pitchpine) und Gelbkiefer (Yellowpine); Eiche, 
Buche (Rotbuche). 

Als eigentliches Bauholz kommt das Nadelholz in Betracht, die ge
nannten Laubhi:ilzer nur dann, wenn es sich um Bauteile handelt, an deren 
Festigkeit, Wetterbestandigkeit oder Widerstandsfahigkeit gegen Faulnis 
besonders hohe Anspruche gestellt werden. 

Kiefer (Fi:ihre): Der hohe Harzgehalt befahigt zu hi:iherem 
Widerstande gegen die Einflusse des Wechsels von Nasse und 
Trockenheit (Fachwerke, auBere Fenster und Tfuen, Dachbauten), die 
gri:iBere Harte zu Bauteilen hi:iherer Beanspruchung (Treppenwangen, 
FuBbi:iden). 

Fichte: Reichstverbreitetes Nadelholz. Harzarmer als Fi:ihre, harz
reicher als Tanne. Ziemlich astreich, grobfaserig. Vor Wechsel von Nasse 
und Trockenheit Zu schutzen. Meist verwendetes Bauholz. 

Tanne: Infolge des geringen Harzgehaltes bei Feuchtigkeitswechsel 
wenig geeignet. Vorzugsweise im Inneren der Gebaude zu verwenden. 

Larche: Harzreiches, wetterbestandigstes heimisches Nadelholz be
schrankter Verbreitung. Ffu FuBbi:iden, Treppenstufen und -wangen 
viel verwendet. 
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Eiche: ;Hartestes und dauerhaftestes heimisches Holz. Splint minder
wertig. Hoher Abfallanteil. Teuer. FUr Unterwasserbauten und Einzeil
bauteile, insbesondere FuBboden, viel angewendet. 1m Ingenieurbau 
Hauptmaterial fiir Schwellen. 

Buche: Hart und dichtfaserig. Ohne vorherige Konservierung bei 
Feuchtigkeitswechsel ungeeignet. Verwendung fiir Unterwasserbauten, 
FuBbOden und Treppenbelage. 

Unter Sperrholz versteht man Platten aus drei oder mehr Lagen 
geschalten Holzes, die mit rechtwinkelig kreuzender Faserrichtung 
unter hohem Drucke miteinander verleimt werden. Meist Erlen- und 
Buchenholz. 

8. Das Bauholz als Handelsware: 1 mS feste Holzmasse wird 
als Festmeter (fm) , 1 mS geschichtete Holzmasse als Raummeter (rm) 
bezeichnet. 1 rm = 0,7 bis 0,8 fm. 

J e nach der Zahl der aus einem Stamme durch zur Stammachse 
parallel gefiihrte Schnitte gewonnenen Stucke spricht man von Ganz

holz, Halbholz, Kreuzholz, Sechstelholz usw. 
(Abb.8.) 

Nach der Kantenbeschaffenheit gesagten 
Bauholzes wird unterschieden: 

Abb.8. S charfkan tiges Bauholz, d. h. es muB an 
jeder Stelle den vollen Querschnitt zeigen; 

vollkantiges Bauholz; dasselbe darf auf hOchstens 2 Kanten, schrag 
gemessen, bis je 1/6 der groBeren Querschnittseite, jedoch nur bis je 1/, 
der Holzlange Waldkante haben; . 

fehlkantiges Bauholz, d. i. solches, das auf allen vier Kanten, 
schrag gemessen, bis je 1/, der groBeren Querschnittseite, jedoch nur bis 
je l/S der Holzlange Waldkante haben darf; 

baumkantiges Bauholz, d. h. es muB auf jeder Seite und auf der 
ganzen Lange mindestens 5 cm breite Schnittflachen haben. 

1st die Schnittholzsorte nicht besonders angegeben, so ist fehlkantiges 
Bauholz anzunehmen. 

Benennung 

Klotze (Bloche) ...... 
Lange Klotze (lange 

Bloche) ............ 

Langholz ............ 

Holza bmessungen. 
Nadelholz (Sagenutzholz). 

ONORM B 330l. 

a) Rundholz. 

lIfindestdurchmesser em I Lange m I 
------;------' (Stufung naeh 

in der Mitte I am Zopf 0,5 m) 

4-6 

18 
21 

6,5-10 

14 iiber 10,5 

Holzart 

Fichte 
Tanne 
Fahre 
Larche 



Dicke Benennung mm 

Spaltware 6 
8 

12 

18 
Bretter1) (20) 

24 
(26) 
30 

35 

Hobler 24 
(26) 
30 

Holz, 

b) Schnittholz. 

1. Bretter. 

Breite cm 

I Breitware Schmal- (Stufung ware nach em) 

-
16-32 

8-15 

10-17 
18-32 

-

12,14,16 -

1) 1m Deutschen Reich auch "DieJen" genannt. 

Lltnge m 
(Stufung nach 0,5 m) 

Kiirzungs-I Regel-
ware ware 

1-3,5 
4-6 

-

Die geklammerten GraJ3en sind maglichst zu vermeiden. 

2. Pfosten. 

Ll£nge 

Benennung Dicke Breite m 
Holzart mm cm (Stufung 

nach 0,5m) 

40 
45 20-32 Fichte 
50 Tanne 

Pfosten1) 60 Fahre 
65 24-32 Larche 
80 

100 4-6 

45 Fichte 
Halbpfosten 

50 
16,18 Tanne 

Fahre 

40 26-30 Fichte 
45 Weill-Tiirpfosten --- ------- tanne 50 26-32 

1) 1m Deutschen Reich "Bohlen" genannt. 

39 

Holzart 

Fichte 
Tanne 

Fichte 
Tanne 
Fahre 
Larche 

Fichte 
Tanne 
Larche 

Breite bei Pfosten nach Zentimetern, bei Halb- und Tiirpfosten nach 
geraden ZentimetermaJ3en gestuft. 
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3. Latten. 

Llinge m 
Dicke x Breite 

mm Xiirzungs-I Regel-
ware ware 

12 X 40 12 X 50 
IS X 40 IS X 50 

(20 X 40) (20 X 50) 1-3,5 4-6 
24 X 40 24 X 50 

(26 X 40) (26 X 50) 
- 30 X 50 

4. Staketen. 

Dicke x Breite 
mm I Hinge m I 

Xiirzungsware I Regelware 

24 X 24 
(26 X 26) 
30 X 30 

1-3,5 4-6 

HoJzart 

Fichte 
Tanne 

hochstens 
10% 

Fohre 

Holzart 

Fichte 
Tanne 
Larche 

Geklammerte Gro13en moglichst vermeiden. Langenstufung nach halbenMetern. 

5. Staffel (kernfrei). 

LAnge m 
Dicke x Breite 

Holzart mm Xiirzungs-I Regel-
ware ware 

I 
1 I 45 X 50 45 X 60 45 X 75 Fohre 

50 X SO Fichte, Tanne, Fohre 

60 X 75 60 X SO 60 X S5 3 u. 3,5 4-6 Fohre 

SO X SO SO X 100 
I 

Fichte, Tanne, 
100 X 100 Fohre, Larche 

Langenstufung nach 0,5 m. 

6. Kantholz (mit Kern). 

Lange m 
Breite x Hohe 

cm Xiirzungs-I Regel-
ware ware 

Holzart 

1 I 

5X5!5XS 

S X S,S X 10 S X 12 S X 141 S X 16 
10 X 10i10 X 14,10 X 1610 X IS 10 X 22 
12 X 12,12 X 16,12 X 2012 X 24 
14 X 14!14 X IS:14 X 22 14 X 26 
16 X 16116 X 20~16 X 24 
IS X IsIlS X 22 IS X 26 

20 X 241 I 
Langenstufung nach 0,5 m. 

3 u. 3,5 

4-6 

Fichte, Tanne, 
Fohre, Larche 

Fichte 
Tanne 
(Fohre moglichst 

vermeiden) 
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Bearbeitung. 

Die Bearbeitung mit Axt und Bell -ist vollig in den Hintergrund 
getreten; gegenwartig erfolgt die Bearbeitung ausnahmslos durch Werk
zeugmaschinen. Als deren wichtigste fiir die Holzbearbeitung seien an
gefiibrt: 

Rahmensagemaschinen (Sagegatter), Vertikal- und Horizontalgatter, 
Mittelgatter (Blochgatter), Saum- oder Schwartengatter, Vollgatter; 

Band-, Kreis- und Pendelsagen; 
Hobel-, Fras-, Bohr- und Stemmaschinen; 
Drehbanke. 

v. Eisen. 
Das im Hochofen durch das Schmelzen von Eisenerzen gewonnene 

Roheisen wird je nachdem, ob der enthaltene Kohlenstoff chemisch 
gebunden cider zum Tell als Graphit eingelagert ist, als weiBes und graues 
Roheisen bezeichnet. Halbiertes Roheisen nimmt eine Zwischenstellung 
ein. Roheisen hat mehr als 1,7% Kohlenstoff und laBt sich weder 
schmieden noch walzen, hammern und pressen. 

Das weiBe Roheisen ist das Vorprodukt des schmiedbaren Eisens, 
das graue Roheisen das des GuBeisens. 

Die bisher ubliche Unterscheidung in Schmiedeeisen, SchweiBeisen, 
FluBeisen und Stahl ist im Hinblick auf die schwere eindeutige Grenz
ziehung zwischen schmiedbarem Eisen und Stahl fallen gelassen worden; 
es fiihrt nunmehr jedes ohne Nachbehandlung schmiedbare Eisen die 
Bezeichnung "Stahl". 

Nach der Art der Gewinnung unterscheidet man SchweiBstahl und 
FluBstahl. 

SchweiBstahl (Puddelstahl) wird in teigigem Zustande gewonnen 
(kaum mehr erzeugt); 

FluB stahl wird in flussigem Zustande gewonnen. 

1. Begriff; Eigenschaften 
der im Hochbau vornehmlich verwendeten Eisenarten. 

FluB stahl ist das aus Roheisen oder Roheisen und Erz oder Roh
eisen und Alteisen oder Alteisen und sonstigen Zuschlagen im Schmelz
verfahren gewonnene Erzeugnis. Es ist schmiedbar, beim Erhitzen all
mahlich bis zum Schmelzen erweichend. Der Kohlenstoff halt sich unter 
1,7%. ONORM M 3lO0. 

Zur Unterscheidung der einzelnen Stahlmarken dienen' bei un
legierten FluBstahlen die Buchstaben St mit zwei zweistelligen Ziffern
gruppen, deren erste die Mindestzugfestigkeit und die zweite die 
beiden letzten Ziffern der bezuglichen Normenblattnummern angeben. 
Z. B. St 50.12. 

Bei FluBstahl in Handelsgute mit nicht gewahrleisteter Zugfestigkeit 
lautet die erste Zifferngruppe 00. Z. B. St 00.13. 
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Unlegierter FluBstahl fUr Einsatzhartung1) Qder Vergutungszwecke2) 

fUhrt neben den Buchstaben StC als erste Zifferngruppe die Angabe des 
hundertfachen Gehaltes an Kohlenstoff, wahrend die zweite die Norm
blattnummer wie vor anzeigt. Z. B. StC 35.61 (0,35% mittlerer Kohlen
stoffgehalt, Normblatt M 3161). 

Die Bezeichnung legierter Einsatz- und Vergutungsstahle erfolgt ent
weder durch die Buchstaben E oder V und weiters noch durch die Buch
staben C (Chrom) bzw. N (Nickel) mit anschlieBender zweistelliger Zahl, 
die das Zehnfache des wichtigsten Legierungsbestandteiles angibt. Z. B. 
VCN 35. MuB ausnahmsweise das Herstellungsverfahren gekennzeichnet 
werden, so wird dies durch die Beifugung der Buchstaben B fUr Bessemer-, 
Th fur Thomas-, M fUr Martin-, T fUr Tiegel-, E fUr Elektrostahl ausge
druckt. Z. B. StC 35.61 E. 

FluBstahl bildet den Hauptbaustoff des Eisenbaus. 
StahlguB ist im Martin-, Elektrotiegelofen oder in der Birne er

zeugter und in Formen gegossener Stahl, ein FluB stahl also, der durch 
GuB und nicht durch Walzen in seine Endform gebracht wird; er ist 
ohne weitere Behandlung schmiedbar (ONORM M 3181). 

Die Bezeichnung erfolgt durch die Buchstaben Stg und zwei Ziffern
gruppen, deren erste die Mindestzugfestigkeit, deren zweite das Normen
blatt bezeichnet. Z. B. Stg 52.8l. 

GuBeisen ist unmittelbar aus Erzen oder aus Roheisen (allein oder 
zusammen mit anderen Schmelzzusatzen) oder aus Stahlschrot erschmol
zenes und in Formen gegossenes, nicht schmiedbares Eisen (ONORM 
M 3191). 

Einteilung nach Art und Menge der Graphitausscheidung in graues, 
halbgraues, weiBes GuBeisen und HartguB (SchalenguB), nach der Her
stellungsart in SandguB, KokillenguB, SchalenguB und SchleuderguB 
und nach dem Verwendungszweck in BauguB, Klein-, Fein-, Zier- und 
KunstguB, MaschinenguB usw. 

Die Bezeichnung erfolgt durch die Buchstaben Ge und zwei zwei
stellige Zifferngruppen, deren erste die Zugfestigkeit, deren zweite das 
Normenblatt angibt. Z. B. Ge 12.9l. 

Das GuBeisen wird im Hochbau vornehmlichfur solche Konstruktionen 
verwendet, die nur durch ruhende Belastungen und auf Druck beansprucht 
werden (Saulen, Lagerplatten u. dgl.), auBerdem fUr AbfluBrohre, Kanali
sationsbestandteile, Of en- und Herdbestandteile usw. 

TemperguB ist ein durch bestimmte Gluhverfahren stahlahnliche 
Eigenschaften annehmendes GuBeisen. TemperguB ist hammerbar, leicht 
bearbeitbar und in beschranktem MaBe schmiedbar. Bezeichnung durch 
die Buchstaben Te und zwei Zahlengruppen wie vor. Verwendung fUr 
Fittings, Schlussel u. dgl. 

1) Einsetzen: Kohlenstofferhohung kohlenstoffarmen Stahles durch Gliihen 
desselben mit kohlenstoffabgebenden Mittem. 

2) Vergiiten: Harten mit darauifolgender Wiedererwarmung. 
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2. Festigkeit und Beanspruchungen. 
(UnterMitbenutzungder ONORMB 2104, dritte geanderteAusgabe. (Knickung 

ist nach ONORM B 1002, dritte geanderte Ausgabe, zu beriicksichtigen.) 

Festigkeit Zullissige Beanspruchung kgf(JfD.2 
,o:t" 

-" -I" " a 
I I 

~ IBel Blegungl ~ ~ I 
Ii iJ Werkstoff :l ~! ~ ,Q 

it. : ~ ~ 
~ ~...: ~ ~ Zug \Druck -< iil <ll ..:IE 

~:d St 00.11 34-501) 1200 1200 1200 900 

~-! ------ il I----- --

~~ 
St 37.11 37-45 "d 1400 1400 1400 1120 
--- --- " I 

------- --:E 
I't:l St 44.12 44-52 " 1680 1680 1680 1350 I!l -------- '" r---- ------

I'l i> 900 1800 
I'l • '" St 36.13 36-42 '" i Flullstahl .2S~~ ~ 1120 2520 

gewalzt ~P;.~ i 
~ -- --

"'iil St 40.13 40-47 Ii! 1350 3000 
----- --- '" 

"d 
f---c- -- --

St 00.13 34-(01) 
.bl -;!! .Ei 85,0 I 700 , 1400 S <ll .,. 

"'~ ------ Ii! .,. .,-- -- ---

~~ St 38.13 38-45 "d { ~ 1000 800 1600 
., --- --- -5 ~-- -- --

<ll St 40.13 40-47 .. -< 1100 950 1900 IZi ------------ ------- -- --
Flullstahl ~"d ~ 1St 50.11 

50-60 
geschm., 

,$ § ~ St 52.81 
2000 2000 2000 

Stahlgull mind. 52 

-[400 
--

Saulen mind. 7000 900 800 
Gulleisen 12 I bis -

\500 
--

Lager,2) Gelenke [8500 1100 1000 , 
1) Wird vom Walzwerk nicht gewahrleistet; die augegebenen Beanspruchungen setzen eine 

Mindestzugfestigkeit von 30 kg/mm2 voraus. 
2) Bei Lagerteilen kann fiir Druck bei gehinderter Querdehnung als zullissige Beanspruchung 

das 4,5fache des Tafelwertes fiir Druck genommen werden. 

Das spezifische Gewicht des FluBstahls betragt 7,85, das des GuB
eisens 7,3. Elastizitatsmodul des FluBstahls 2100000 (St 52.81 -
2150000), Elastizitatsmodul des GuBeisens 1000000. Der lineare Aus
dehnungskoeffizient des FluBstahls betragt 0,000015-0,000012, der des 
GuBeisens 0,00001. 

3. Die im Hochbau meist verwendeten Eisenerzeugnisse als 
Handelsware. 

FluBstahl: Formstahl, Stabstahl, Breit.flachstahl (alte Bezeich
nungen: Formeisen, Stabeisen, Universaleisen), Bleche, sonstige Walz
profile, Rohre, Befestigungsmittel, Draht. 

GuBeisen: Saulen, Maste, Balkenschuhe, Auflagerplatten, Heiz
k6rper, KanalisationsbestandteiIe, Rohre usw. 

FluB stahl. 

Formstahl: I, [~ 80mm und --"-, 
Stab stahl: I, [< 80mm, S, L, L, ..1., 1., c' C' I::::J' 
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Bleche. 
Sonstige Walzprofile: _A Bandstahlleichtprofile, Fenstereisen, 

Rinneneisen, Rohre, Schienen usw. 

Abb.9. 

Doppel- T -Trager. ONORM M 3301, DIN 1025. Die Profilbezeich
nung erfolgt nach der Hohe h in cm; z. B. 124. Abb. 9a. 

Ober- und Unterflansch: Neigung 14%. l\fittlere Flanschstarke t 
rund 1,5 d. 
. Profile 8-40 von 2 zu 2 cm steigend, ferner 421/ 2, 45, 471/ 2, 50 und 
Fachwerkbau-I-Trager 14 (IF 14). 

Deutsche Profilnummern 8-60. 
Regellangen 4-14 m (Lagerlangen 4-9 m). 

Breitflansch-I -Trager. ONORM M 3302. Die Profilbezeichnung 
erfolgt nach der Hohe h in cm mit Beisetzung des Buchstaben b; z. B. 
122 b. 

Ober- und Unterflansch geneigt. 
Profile 10 b bis 32 b von 4 zu 4 steigend. 
Die Breite des Ib-Tragers ist beilaufig 70-30% > als die der gewohn

lichen I-Trager gleicher Hohe. 
Regellangen 4-14 m. 

Peiner- Brei t - und Parallelflans ch -Trager (Deutsches Profil, 
DIN 1025). Abb. 9 b. 

Profilbezeichnung nach der Hohe in cm; z. B. I P 40. 
Profilnummern 16-65. 
Breite bis I P 28 gleich der Hohe; von I P 30 bis I P 65 = 300 mm. 
Regellangen 4-14 m (auf Wunsch bis etwa 30 m). 

U-Trager oder C-Trager. ONORM M 3303, DIN 1026. Abb. 9 c. 
Profilbezeichnung nach der Hohe in. cm; z. B. [18. 
Ober- und Unterflansch geneigt. 
Profile 8-30 von 2 zu 2 cm steigend, ferner 35,40 und Fachwerkbau-

[Trager 14 ([ F 14). 
Deutsche Profile 3 bis 40. 
Regellangen 4-12 m. 

Belageisen. DIN 1023. Abb.9d. 
Profilbezeichnung nach Hohe und Breite in mm. Z. B. Belageisen 

Hohe 60mm, Breite 140mm wird bezeichnet: _rL 60.140. Im Hochbau 
wenig verwendet. 

Z-Eisen. ONORM M3311, DIN 1027. Abb. ge. 
Profilbezeichnung nach der Hohe in em; z. B. 1...10. 
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Die Flanschen sind nicht geneigt (parallelflanschig). 
Profile 5, 6, 10, 16. 
Deutsche Profile 3-20. 
Regellangen L 3 ... 1-8 m. 
Regellangen fUr 1.. 4 und groBere Profile ... 1-10 m. 

Gleichschenkelige LEisen. ONORM M 3306, DIN 1028. 
Abb.9f. 

Profilbezeichnung nach Schenkellangen und Schenkelstarke in mm; 
z. B. I 20. 20 . 4. 

Profile von L 15 .15.3 bis L 200.200.20. 
Deutsche Profile desgleichen. 
Regellangen 3~12 m. 

Ungleichschenkelige LEisen. ONORM M 3307, DIN 1029. 
Abb.9g. 

Profilbezeichnung nach Schenkellangen und Schenkelstarke in mm; 
z. B. L 50 . 65 . 9. 

Profile L 20 . 30 . 3 bis L 100 . 200 . 18. 
Deutsche Profile desgleichen. 
Regellangen 3-12 m. 

T -Eisen. ONORM M 3309, DIN 1024. 
Hochstegige: h: b = 1 : 1. Abb. 9 h. 
Profilbezeichnung nach H6he (= Breite) m cm; z. B. 1- 4. 
Profile 2, 3, 31/ 2, 4, 41/ 2, 5. 
Deutsche Profile 11/2 bis 18. 
BreitfUBige: b: h = 2: 1. Abb.9i. 
Profilbezeichnung nach Breite und H6he in cm; z. B. I 10.5. 
Profile 1- 8.4 und 1-10 . 5. -
Deutsche Profile 1- 6 . 3 bis 1- 20. 10. 
Regellangen 3-10 m. 

Quadrateisen: Dicke 5-300 mm. 
Regellangen je nach Dicke 3-12 m. 

Rundeisen: Dicke 5-300 mm. 
Regellangen je nach Dicke 3-12 und 14 m. 

Rechteckeisen: Band-, Flach- und Breitflachstahl. 
BandstahI: 9,5-450 mm Breite und 0,75-8 mm Dicke. 
}1'lachstahl: 8-150 mm Breite und 3-100 mm Dicke. 
BreitflachstahI: tiber 150 mm Breite, tiber 3 mm Dicke. 
Regellangen ftir FIach- und Breitflachstahl 3-12 bzw. 15 m. 

Bleche: DIN 1542 und 1543, 1620 bis 1623. 
Fein bIe che unter 3 mm. 
MitteIbIeche von 3 bis unter 5 mm. 
Grobbleche 5 mm und mehr. 
RiffeIbleche: Breiten bis 800 bzw. 1500 mm bei Kerndicken von 

3,5-20 mm und Langen bis 3 bzw. 6 m. 
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Riffeln 1,5--2,5 mm hoch und 5 mm breit. 
FUr Fein- und Mittelbleche LagergroBen: Breiten 800-1250 mm und 

Langen bis 1600 und 2500 mm. 
Fiir Grobbleche LagergroBen: Breiten bis 2800 rom (lieferbar bis 

4500 mm), und Langen bis 8000 rom (lieferbar bis 16000 mm). 
Schwarzbleche sind nach dem Walzen keiner 

~ ~ weiteren Behandlung unterworfen. 
a) '-./ WeiBbleche sind gebeizte und verzinnte Schwarz. 

bleche. 

Wellbleche: 

Abb.10. 

Abb. lOa. Flache Wellbleche: Welle aus Parabel
bogen, Bezeichnung durch 'V" b . h . t in mm; z. B. 
"u" 76 .20 . 1. 

Abmessungen: b = 60-150mm, h = 20-60mm, 
t = 0,625-2 mm. 

Regelbaubreiten: 600-810 mm. 
Langen: 1-4m. 
Tragerwellbleche: Welle ausKreisbogen. Abb.lO b. Bezeichnung wie vor. 
Abmessungen: b = 90 und 100 mm, h = 50, 60, 70, 80, 100 mm, 

t = 1, 1,25, 1,5 und 2 mm. 
Regelbaubreiten: 400, 450, 500 und 600 mm. 
Langen: 1-4m. 

S tre ckmetall: Gitterartig durchbrochene Stahlbleche verschiedener 
Starken und Maschenweite. 

Quadranteisen: Profilbezeichnung nach innerem Halbmesser und 
Wandstarke in mm. Abb.9k. 

Profile: _c-' 50. 4 bis _("I 150. 18. 

Fenstereisen: Ganze und halbe Profile, 25, 29 und 
35 mm hoch. Abb. 11. 

Rohre: 
Abb. 11. 

Nahtlose Gasrohre, DIN Vornorm 2440. Innerer 0 
6-155 mm; Wandstarken je nach Nennweite 2-4,5 mm. Genugen 
fur Kaltwasserprobedruck von 15 kgJcm2• 

Nahtlose Dampfrohre (Dickwandige Gasrohre), DIN Vornorm 2441. 
Innerer 0 annahernd gleich wie vor; Wandstarke je nach Nennweite 

ct=J [CJ [cJ 
a) b). c) 

Abb.12. 

Befestigungsmittel: 

2,5-5,5 mm. Genugen einem Kalt
wasserprobedruck von 25 kgJcm2• 

GeschweiBte Rohrleitungsrohre, 
DIN 2454 und 2452. AuBen-0 57 
bis 420mm; Wandstarke bis 17 mm. 
Geniigen Probedriicken bis zu 
70kgJcm2• 

Nieten: DIN 124, 302 und 303. Halbrundnieten (Abb. 12a), Senk
nieten (Abb. 12 b), Linsensenknieten (Abb. 12 c). 
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Ein Niet besteht aus dem Setzkopf, dem Schaft und dem SchlieB
kopf. Rohniet 0 d 10-43 mm (entspricht bei geschlagenem Niet 11 bis 
44 mm). Sinnbilder nach ONORM B 2324 Abb. 14. 

Schrauben: 1m Stahlhochbau finden allgemein rohe Sechskant
schrauben mit Whitworthgewinde mit rohen Muttern und rohen Unter
lagsscheiben Anwendung. 
Abb.13. 8 A R 

Schaft-0 :1) 6,35 mm I--_....J~ ... Ul--J,(Sl,.l,S-\J\\ .... " ... Itl> ... 

(III') bis 100 mm (4~. 
DIN 418, 532. Vierkant- 0 a.) 0 
schrauben (Bauschrau-

"b) 

ben). Whitworthgewinde. 
Schaft-0: 11 ,5-42 mm 

Abb. 13. 

o 
o 

und fiir Holzverbindungen bis 55 mm. DIN 434-436. 
Vierkantholzschrauben (ONORM M 5354), Abb. 13 c. 
Sechskantholzschrauben (ONORM M 5353), Abb. 13 a, 13 b. 
Halbrundholzschrauben (ONORM M 5350), 
Senkholzschrauben (ONORM 5351). 
Linsensenkholzschrauben (ONORM 5352). 
Sinnbilder nach ONORM B 2334. Abb. 14. 

tss\\ qwp 

c) 

Nagel: Geschmiedete Nagel, geschnittene Nagel, Drahtstiften. 
Drah t: Querschnitt 5--13 mm, gewalzt, Querschnitt < 5 mm, ge-

zogen. 

Nieten 

Lochdurchmesser)lllD. I 11 I 14 I 17 I 20 I 23 I 26 I 29 I 32 I 36 I .38 I 41 I 44 

Beiderseits Halbrund· + ! I ~ I: 9 ~ ~ 
kopf, Ansicht und ___ ........... .L-.>. L..L.l..L.>U. 

Scbnitt =1= I --- i 'T I \7 rz:J W 

Schrauben 

Whitworthgewinde 

Sinnblld mit ~ 
AngabedesLoch- 0 --

durchmessers -V-
z. B.: 32 32 

8chraube in Ansicht )<J )< 1_)( i. -I !I II. a 10 1 ~g: :!h~::.~~~r 1'1.' a 
Schraube in 

Scbnittzeichnungen '/.' ==1== mit Gewindebezeichnung, z. B.: $ 1' /,' 

Abb.14. 

GuBeisen. 

Rohre. 
AbfluBrohre: Muffenrohre mit Baulangen 250,500,750,1000,1250, 

1500 und 2000 mm (ohne Einbeziehung der Muffen). ONORM B 8001. 

1) Anniihernd gleich dem Gewindedurchmesser. 
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Nenndurchmesser (innere Lichte) 50, 70, 100, 125, 150 und 200 mm; 
Wandstarken 5 und 6 mm. 

Die AbfluBrohre sind innen und auBen asphaltiert. 
AuBer den geraden Rohren: Bogen, Aufstandsbogen, Ubergangs

stucke, Sprungstucke, T-Stucke und Abzweiger (ONORM B 8002-8008). 

4. Verhalten des Eisens gegen chemische Einflusse und Feuer. 

Chemische Einfliisse. 
Sauren und SaIze greifen das Eisen an. Die Konzentration der Sauren, 

die Zusammensetzung des Eisens und die Beschaffenheit der SaIze -
ob trocken oder in Gegenwart von Wasser einwirkend - beeinflussen 
die Wirkung im hohen .MaBe. 

Die praktisch wichtigste Form der Eisenkorrosion1) ist der Rost. 
Wie zerstOrend sich die Rostbildung auswirkt, mag aus dem Hinweis 
'erhellen, daB die Deutschen Reichsbahnen jahrlich 46 Millionen . Gold
mark fiir Rostschutz verausgaben! 

Die Rostbildung geht unter bedeutender V olumenvergroBerung vor sich. 
Stahl rostet starker als GuBeisen; Legierungen des Stahls mit Kupfer, 

Chrom, Nickel, Kobalt erhohen die Rostsicherheit sehr bedeutend oder 
schlieBen die Rostbildung uberhaupt aus. Die solcherart geschaf£ene 
hOhere Widerstandsfahigkeit gegen Rost wirkt sich jedoch im allgemeinen 
bei Baustahlen infolge des hohen Preises des Verfahrens und der schweren 
Bearbeitung mancher solcher Legierungen praktisch noch wenig aus. 

1m Deutschen Reiche beginnt sich die Verwendung gekupferten 
Stahles auch fUr Bauzwecke einzubiirgern. 

Rostsch u tzverfahren: 
IX) Uberzuge: Metallub,erzuge hauptsachlich aus Zink, Zinn, Blei, 

Kupfer, Nickel, Aluminium, Chrom und Kobalt. Die Uberzuge aus 
elektronegativen Metallen sind empfehlenswerter als solche aus elektro
positiven Metallen. Die Herstellung des Uberzuges kann auf elektro~ 
lytischem Wege, ferner durch Eintauchen in geschmolzenes Metall, durch 
Aufspritzen geschmoIzenen Metalles und durch das Sheradisieren (Er
hitzen des Eisens im Metallstaub) erfolgen. Voraussetzung fUr den wirk
samen Schutz ist die Dichte des Uberzuges, die nicht bei allen Verfahren 
gleich gewahrleistet ist. 

Brunierung: Durch kunstliche Oxydation erzielter schutzender 
Uberzug aus Eisenoxydoxydul. 

Emaillierung: Uberzuge aus ~or- oder Zinnglasuren. 
Die genannten Verfahren beziehen sich auf fabrikmaBige Herstellung 

der Uberzuge auf Bleche, kleinere Formstucke, Installationsgegenstande, 
KochgefaBe u. dgl.; Emaillierungen werden in jungster Zeit mit gutem 
Erfolge auch bei Rinnensprossen angewendet. 

1) U nter Korrosion im allgemeinen versteht man die Zerstorung eines 
Metallkorpers durch unbeabsichtigte chemische und elektrochemische An
griffe von auJ3en. 
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In der chemischen' Industrie werden auch HartgummiuJ?erzuge bis 
zu 5 rom Starke gegen Korrosion mit gutem Erfolge verwendet. 

(J) Anstriche: Sie bilden den meist angewandten Rostschutz im 
Baugewerbe. Allen solchen Anstrichen muB eine veriaBIiche Reinigung 
des Eisens von Schmutz, 01, Staub, Farbenund insbesondere Rost voran
gehen. Grobe derartige Verunreinigungen werden mit der Drahtbiirste, 
'dem Sandstrahlgeblase, unter Umstanden mit dem Hammer entfernt; 
hierauf Abreiben mit Bimsstein, Abwaschen mit verdiinnter Salzsaure 
und Nachspiilen mit, Kalkwasser. Auf die gereinigte und unbedingt 
trockene Oberflache wird der Grundierungsanstrich' und nach dessen 
Trocknung der Deckanstrich aufgebracht. 

Grundierung mit Leinolfirnis und Bleimennige oder alliallig Zink
weiB, Zinkoxyd oder Bleichromat, Bessemerfarbe, Medium-Lubrose. Die 
Beschaffenheit des Pigments und des Bindemittels sowie das Mischungs
verhaltnis beeinflussen die Wirksamkeit dieses den eigtmtlichen Rost-
schutz bildEmden Anstriches.· . 

Deckanstriche: Leinolfirnis mit Chromoxydgriin, Eisenoxydrot, 
Aluminiumbronze, ZinkweiB, Zinnoxyd 9der BleiweiB, Bessemerfarbe, 
Siderosthen-Lubrose .. Fiir den letzten Deckanstrich empfiehlt Hans 
W 01£1) statt des Leinolfirnisses mit Lackbenzin verdiinntes StandOl 
(<lurch Verkochen von Leinol hergesteUt). 

Fiir unterirdische Rohrleitungen wird auch ein Deckanstrich aus ver
kochtem Holz- und PflanzenOl mit Zinkchromat, durch Benzin verdiinnt, 
empfohlen. Gut bewahrt haben sich dickere Teeranstriche auf Blei
mennigegrundierung und bituminose Grundier- und Deckanstriche. 

Teeranstriche sollen stets auf erwarmtem Eisen aufgebracht werden 
und, wenn mechanische Angriffe zu gewartigen sind, durch Umwicklung 
mit teergetrankter Jute gesichert werden. 

Feuerbestandigkeit. 

Eisen ist nicht ·feuerbestandig. Es verIiert, hohen Temp(:}raturen aus
gesetzt, allmahIich seine Festigkeit2) und schmilzt schIieBIlch bei etwa 
1400°. ·Auch die bei hohen Temperaturen stark in Erscheinung tretende 
Ausdehnung birgt hohe Gefahren fur die Standsicherhl;lit in sich. Stark 
erhitzte guBeiserne Saulen bersten bei Auftreffen des Loschwassers. 

Eiserne KonstruktionsgIieder, fur die ein erhohter Feuerschutz ge
fordert wird; sind durch feuerbestandige oder feuerhemmende Um
hiillungen vor dem Flaromenangriff und der unmittelbaren Einwirkung 
der hohen Brandtemperaturen zu schutzen. . 

Als solche Umhiillungen kommen Mantelbildungen aus Klinker uild 
Mauerziegeln, Beton, alliallig auch Korkplatten mit Putz und andere 
Verkleidungen in Betracht. Siehe auchSeite 102-105; 

1) Hans Wolf: "Allgemeines uber Metallkorrosion", in Graf und Goebel, 
Schutz der Bauwerke. Berlin. 1930. 
. 2) Bei 4300 beginnt die bei niedrigeren Temperaturen angewachsene Festig

keit zu schwinden; Temperaturen von 540~ und I):lehr f\ihren zur Zersto1'l1Ilg. 

Mohr, Hochbau. 4 
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VI. Metalle (auBer Eisen). 

Verwendung im Hochbau. 
Allgemeines: Bei Beriihrung verschiedener Metalle in Gegenwart 

stromleitender Fliissigkeiten oder Feuchtigkeit entstehen vom Metalle 
geringeren Potentials zum Metalle hoheren elektrolytischen Potentials 
flie6ende galvanische Strome, die bei dauernder Einwirkung zur Zer
storung der Metalle fiihren, indem das Metall kleineren Potentials all
mahlich aufgelOst wird. Daher wird bei schadhafter Verzinnung das 
Eisen, bei schadhafter Verzinkung das Zink zerstort. 

Blei: Rohre, Blech, Draht, Gu6blei. 
Die Warmeausdehnung des Bleis = 0,000028, also etwa 2,5mal gro6er 

als die des Flu6stahles. 
Quell- und Brunnenwasser bilden mit dem Blei der Rohrleitungen 

schwer losliche, haftende Bleiverbindungen, wahrend Regenwasser oder 
sehr kohlensaurearmes Wasser leicht lOsliche, giftige Bleioxydhydrate 
bilden; aber auch besonders hoher Kohlensauregehalt des Quell- und 
Brunnenwassers kann schadlich und auf das Bleikarbonat lOsend einwirken. 

~leirohre fiir Gas- und Wasserleitungen erhalten 4--25 mm 10 bzw. 
10-80 mm 10 und als.Abflu6rohre 30-150 mm 10. Hierzu Knie, Muffen 
und Siphons. 

Bleiblech und Bleifolien werden fiir Isolierungszwecke verwendet; 
Bleche von 1,5-2 mm Starke auch fiir Dachdeckungen und zum Aus
fiittern saurewiderstandsfahiger Behalter. 

Gu6blei wird zum Vergie6en von Eisenkonstruktionen in Stein und 
zum Dichten von Rohrleitungen verwendet. 

Kalk- und Zementmortel greifen Blei an. Gegen Atmospharilien ist 
Blei sehr bestandig. 

Zink: Zinkgu6, Blech. 
Das Blech findet fiir Dachdeckungen, Dachverblechungen, Gesims-

abdeckungen, Rinnen und Abfallrohre ausgebreitete Verwendung. 
Tafelgro6en: 0,65 X 2,0; 0,8 X 2,0; 1,0 X 2,0 und 1,0 X 2,5 m. 
Blechstarken: Von 0,1-2,68 mm. 
1m Bauwesen meist verwendete Blechstarken: 

Nr.12 
0,66 

13 
0,74 

14 
0,82 

15 
0,95 

16 
1,08mm 

Die Warmeausdehnung betragt 0,000028 (ebenso wie Blei, also 
2,5mal gro6er als bei Flu6stahl. 

Zink ist sehr wetterbestandig. Sauren, SaIze, Harze, Kalk-, Zement
und Gipsmortel greifen Zink an. 

Kupfer: Blech, Draht, Rohre. 
Bleche fiir Dachdeckungen von 0,2-1,2 mm, fiir Rinnen 0,75 mm. 

Draht fiir Blitzableiter und elektrische Leitungen. 
Warmeausdehnung = 0,000017 (etwa 1,5mal so gr06 als bei Flu6stahl). 
Sauren und SaIze zersetzen das Kupfer. Mortel greifen Kupfer an. 
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Messing und Tombak: Kupfer-Zink-Legierungen mit mindestens 
58% bzw. mindestens 78% Kupfer. 

Verwendung im Bauwesen als Stangen, Rohre, Bleche, GuBstiicke 
(Beschlage) des inneren Ausbaus, ferner fiir Muffen usw. 

Bronze: 1m wesentlichen Kupfer-Zinn-Legierung. 
1m Bauwesen nur fiir kunstgewerbliche Arbeiten des inneren Ausbaus 

verwendet. 
Aluminium: Bleche. 
Fiir Dachdeckungen, Rinnen und Abfallrohre infolge des hohen 

Preises wenig verwendet; im Portal- und inneren Ausbau in neuerer Zeit 
oft herangezogen. 

Gute Bestandigkeit gegen Atmospharilien. Aluminium wird von 
Kalk- und Zementmortel angegriffen. 

Anticorodal: Thermisch vergiitete Aluminiumlegierung. Bleche und 
Profile. Verwendung insbesondere im Portal- und Fensterbau sowie fiir 
Beschlage und Innenausbau. Gegen Atmospharilien widerstandsfahig. 
Von Kalk- und Zementmortel wird Anticorodal angegriffen. 

VII. Asphalt. 
ONORM C 9201. 

Die osterreichischen Normen treffen die Einteilung in N a turasphal te 
(Asphalte oder Erdpech, Asphalite und Asphaltgestein) und Erdol
asphalte (durch Destillation asphalthaltiger Erdole gewonnen). 

Vorkommen: Asphalte: U. a. Albanien, Dalmatien, Kalifornien, 
Kuba, Palastina, Trinidad, Venezuela. 

Asphalite: U. a. Kuba, Mexiko, Syrien, Westvirginia. 
Asphaltgesteine: U. a. Abruzzen, Braunschweig, Dalmatien, ElsaB, 

Hannover, Rumanien, Schweiz. 
Erdolasphalte: U. a. Kalifornien, Mexiko, Rumanien, Texas, 

Venezuela. 
Der Bitumengehalt schwankt zwischen rund 5 bis rund 15% bei 

Asphaltgesteinen bis zu sehr hohen Hundertsatzen bei Erdpechen und 
Asphaliten und bis zu 99% bei Erdolasphalten. 

Die Bezeichnungen "Bitumen" und "Asphalt" gehen vielfach 
unterscheidend und zusammenfassend nebeneinander her. Die strenge 
Scheidung zwischen "Bjtumen" als reines Produkt und "Asphalt" als ein 
natiirliches Bitumengemisch mit anderen Stoffen und Materialien 
"bituminoser Basis" (wie aIle kiinstlichen Erzeugnisse, wie Teer und Pech, 
mit "Bitumen" oder "Asphalt"), wie Dr. Weiher l ) eine solche Scheidung 
anregt, wiirde viele Unklarheiten beseitigen. " 

Schmelzpunkt je nach Reinheit bzw. Zusatzen verschieden. So 
schmilzt reiner Asphalt bei 100°, Gudron (s. nachstehend) je nach Zu
sammensetzung bei 40-500• 

1) Weiher: "Richtig isolieren". Stuttgart: Wedekind & Co. 
4* 
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'Verwendung iin Hoehbau. 

Reines Bitumen: Zur Herstellung von vornehmlieh der Eisen
konservierung dienenden Laeken; fiir helli aufzubringende Isolieranstriehe; 
zur Herstellungvon bituminosen Losungen, Emulsionen1) und Pasten 
fUr Isolierzweeke; zur Trankung teerfreier Daehpappe und aIs Zusatz 
zur Impragnierung von Teerdaehpappe, zur Trankung von Gewebe
platten (Asphaltfilzplatten) ; als Bindemittel fiir Isolierstoffe (z. B. 
Asphaltkorkpla tten). 

Asphaltmastix, das ~st ein aus gepulvertem Asphaltgestein und 
fliissigen Erdolriiekstanden oder aus gepulvertem Kalkgestein und Gudron 
(s. d.) in sogenannte Mastixbrote von etwa 25 kg Gewieht gegossenes 
Produkt mit 15-25% Bitumengehalt. 

Asphaltmastix findet hauptsaehlieh unter Beimengung von Gudron 
Verwendung zur Herstellung von GuBasphalt. Verwendung desselben in 
i-2 em Starke fiir Estriehe, ferner fiir Fundamentisolierungen, Gewolbe
abdiehtungen, Fugenvergiisse und mit Kies vermengt zur Herstellung 
des Asphaltbetons. . 

Gudron: Aueh in diesem FaIle ist die Bezeiehnung nicht eindeutig 
festgelegt. Die Angaben iiber die Stoffe, aus denen Gudron gewonnen 
wird, schwanken zwischen Naturasphalt und reinem Bitumen einerseits 
und Steinkohlenteer oder Riickstanden der Petroleumraffinerie ander
seits. Stellenweise wird die Verwendung von Steinkohlenteer zur Her
stellung des Gudrons geradezu aIs Verfalschung bezeichnet. 2) 

Gudron findet, heiB aufgetragen, Verwendung als Fundamentisolierung 
und, mit Asphaltmastix zusammengeschmolzen, zur Herstellung des GuB
asphalts. 

Stampfasphalt: Aus erhitztem Asphaltgesteinpulver hergestellt, 
findet im Hochbau geringe, aber um so mehr Verwendung im StraBenbau. 

VIII. Dacbpappe. 
ONORM B 3634 und B 3635; DIN DVM 2121, 2122, 2125 bis 2129, 2132 

und 2133. 

1. Teerdachpappe ist eine aus Hadern und Abfallen von Faser
stoffen (Wolle, Baumwolle, Flachs, Hanf, Jute, Zellstoff) hergestellte 
Rohpappe, die mit Erzeugnissen der Steinkohlenteerdestillation bei 
hoheren Temperaturen vollkommen durchtrankt. und ein- oder doppel
seitig gesandet ist. 

Die deutschen Normen sehen auch nackte Teerdachpappen vor. 
2. Teerfreie Dachpappe ist eine wie vor beschriebene Rohpappe, 

die mit einer teerfreien, bituminosen Trankmasse einfach durchtrankt 
und beiderseits mit einem Bestreuungsmittel (Sand, Talkum, Sagemehl 
und dergleichen) versehen ist. 

1) Das sind fein verteilte, .einander nicht losende Fliissigkeiten. 
2) Lueger: "Lexikon der gesamten Technik". 
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3. Teerfreie. Spezialdachpappe hat auBer der Trankung mit teer
freier, bituminoser Masse noch einen teerfreien bituminosen Uberzug. Sie 
ist in der Regel beiderseitig mit Stoffen, wie unter 2 angegeben, bestreut. 

4. Iscilierpappe ist mit groBeren Mengen an Trankmasse getrankte 
Teer- oder teerfreie Dachpappe, die beiderseits mit Sagemehl oder Kork-
schrot bestreut ist. . 

FUr Trankmassen der Teerdachpappen diirfen nach osterreichischen 
Normen nur Erzeugnisse der Steinkohlenteerdestillation verivendet 
werden; nach deutschen Normen ist die Beimischung von Bitumen bis 
zu 25% zulassig. Braunkohlenteer bzw. dessen Paraffingehalt macht 
Dachpappe sprode und ist daher aIs Trankungsmasse auf ein Minimum 
~u beschranken. (N ach osterreichischen N ormen darf oer Paraffingehalt 
teerfreier Dachpappen hochstens 4%, nach deutschen Normen hochstens 
2,5% betragen.) 

Der Erweichungspunkt der Trankmasse ge'teerter Dachpappe liegt 
zWischen 20 und 40°, bei teerfreier Dachpappe iiber 70°. 

Die Bezeichnung der Pappe erfolgt nach Nummern, d. h. durch An
gabe der in einer Rolle Rohpappe mit 1 m Breite und 50 kg Gewicht ent
haltenen Anzahl von Langenmetern. 

In Osterreich genormt: 

Benennung 

Teerdachpappe .................. , .... . 
Teerfreie Dachpappe ................. . 
Teerfreie Spezialdachpappe............. 70 
Isolierpappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

Nummernbezeichnung 

90 120 150 200 
90 120 150 200 
90 120 150 
90 

Nach deutschen Normen erfolgt die Bezeichnung nach dem 
Quadratmetergewicht der Rohpappe (0,625, 0,500, 0,333 kgjm2) als 
625er-, 500er-. und 333er-Teerdachpappe und teerfreie Dachpappe. 

Es entspricht die deutsche 526er- der osterreichischen 80er-, die 
deutsche 500er der osterreichischen 100er-, die deutsche 333er- der oster
reichischen 150er-Pappe. 

Dachpappe muB vollstandig gleichmaBig durchtrankt sein und 
die Spaltflache muB durchaus schwarzfarbig erscheinen; Dachpappe 
muB ferner biegsam und wasserundurchlassig sein. Mehrmaliges Biegen 
urn 180° um einen zylindrischen Dorn darf keine Risse ergeben. Genaue 
Priifungsvorschriften s. ONORM B 3635 und DIN DVM 2123 und 2124, 
2130 und 2131. 

Rub e r 0 i d -Dachpa ppe ist eine teerfreie, mit einer aus Fettdestillations
riickstanden' hergestellten Masse impragnierte Rohhadernpappe, die mit 
der gleichen Masse iiberzogen und mit Talkum bestreut ist. 

Verwendung: Dachpappe: FUr Eindeckungen und Dichtungen; 
Isolierpappe: fiir waagrechte und senkrechte Mauerwerksdichtungen. 

Handelsbrauche: Teerdachpappe wird in Rollen von 10 m 
Lange und 1 m Breite, teerfreie und Spezialdachpappe in Rollen von 
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10 und 20 m Lange, Isolierpappe in Rollen von 5 m Lange und 1 m 
Breite geliefert. Isolierpappe kann auch nach Mauerbreiten geschnitten 
geliefert werden. 

Ein Erzeugnis aus Teer- und teerfreier Dachpappe sind die Falz
bautafeln mit etwa 1,5 cm breiten und etwa 0,7 cm tiefen schwalben
schwanzformigen Falzen, die zur Bekleidung feuchter Wande verwendet 
werden. Rollen 1 m breit und 5 m lang. Marken: Globus, Kosmos usw. 
Abb.88. 

IX. Glas. 
Glas ist ein durch das Zusammenschmelzen von Kalziumsilikat mit 

anderen Silikaten und Rohstoffen gewonnenes Produkt. Die Form
gebung erfolgt entweder durch das Blasen des Glases oder bei Bauglas 
zumeist durch GieBen und Walzen. 

1m Hochbau verwendete Glassorten und Glasarten: 1. Flachglas, 
2. Glasbausteine. 

l. Flachglas. 

Nach ONORM B 3610 durch Ziehen auf mechanischem Wege (Zieh
glas) oder GieBen und Walzen (GuBglas) hergestellt. 

A. U nbearbeitetes Flachglas (Blankglas). 

a) Fensterglas mit ungeschliffener Oberflache. 
Es wird je nachdem, ob l. nur vereinzelte kleine Blaschen, 2. kleine 

Blaschen und kleine Kratzer nur in geringem MaBe, 3. kleine Blaschen, 
Kratzer, Ziehstreifen und einzelne Kornchen, 4. groBere Blasen, Schlieren, 
Ziehstreifen und zerkratzte Stellen und 5. grobere Fehler erscheinen, als 
Fensterglas I. bis IV. Wahl und AusschuBglas unterschieden. 

Wellen und Streifen diirfen bei I. und II. Wahl (Giite A und B) bei 
einer Durchsicht in einem Winkel von 300 und mehr, bei III. Wahl 
(GiiteC) ineinem Winkel von 450 und mehr die Durchsicht nicht storen. 

Die Dicke variiert bei Wahl I und IV zwischen 1,7 bis 5 mm. Fenster
glas gleicher Eigenschaften in Starken 5-6 mm wird als Giite A bis D 
bezeichnet. 

Abmessungen: Nach ONORM. 
Fensterglas: Wahl I bis IV: GroBtmaBe 150-260 cm Lange und 70 bis 

160 cm Breite; Giite A bis D: GroBtmaBe 399 cm Lange und 210 cm 
Breite. 

Verwendung: I. und II. Wahl nur fiir hohe Anforderungen stellende 
Bauzwecke, III. Wahl und Giite C fiir Bauzwecke minder hoher An
forderungen, IV. Wahl und Giite D fiir verminderte Giiteanspriiche, 
AusschuBglas fiir Gewachs- und Treibhauser. Die Giiten A und B kommen 
fiir Bauzwecke nicht in Betracht. 

Die friiher iiblichen Bezeichnungen Lagerglas, Bauglas und 
4j4-Glas fiir 1,7 mm starkes Fensterglas, Solinglas (bis 4 mm) und 
Spezialglas (5-6 mm) sind nach ONORM auBer Gebrauch gesetzt. 
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Nach DIN 1249 kann Fensterglas geblasen oder maschinell erzeugt 
sein. Die Einteilung erfolgt nach ganz ahnlichen Gesichtspunkten wie 
bei ONORM B 3610 in Fensterglas I. bis IV. Sorte und Gartenglas. 
Auch die Verwendung der einzelnen Sorten ist in beiden N ormen ganz 
ii.hnlich festgelegt. 

Die Dicke wird nach deutschen Bestimmungen mit 4/4 (2,3 mm), 
6/4 (3 mm) und 8/4 (3,8 mm) genormt. 

b) RohguBglas: Eine glatte und eine rauhe Flache; ungemustert. 
c) SchniirlguBglas: Einseitig glatt, einseitig gerippt. 
d) Kathedralglas: Einseitig glatt, einseitig gehammert aussehend. 
e) Ornamentglas: Einseitig glatt, einseitig gemustert. 
f) Drahtglas: Mit Drahteinlagen; einseitig glatt, einseitig gemustert 

oder gehammert aussehend. 

Verwendung des unbearbeiteten Flachglases: FUr Bau-, Dach- und 
Gewachshausverglasungen; RohguBglas insbesondere au6h fiir FuBboden
lichten, Drahtglas fiir Ober- und FuBbodenlichten und Verglasungen, 
die gegen Einbruch und Feuer hoheren Schutz bieten sollen, Ornament
und Kathedralglas fiir lichtdurchgangige, undurchsichtige Verglasungen. 

Abmessungen des unbearbeiteten Flachglases (aul3er Fensterglas): 

Rohgul3glas 
Sehniirlglas 
Kathedralglas 
Ornamentglas 

Nach ONORM: 

. je naeh Dieke von 

14---30 mm bei Rohgul3glas, 
4---10 mm bei Sehniirlglas 
und 3-3,5 mm bei Kathedral
und Ornamentglas 

Drahtglas von 5-10 mm Dieke 

200-300 em 
Lange 

300-351 em 
Lange 

B. Bearbeitetes Flachglas. 

114 em 
Breite 

114 em 
Breite 

a) Spiegelglas: Beiderseitig plangeschliffen und poliert, von reiner 
Beschaffenheit; 1. gewohnliches Spiegelglas (vereinzelte kleine 
Blaschen und Kratzer), 2. ausgesuchtes Spiegelglas. 

b) Mattglas: Einseitig durch Sandstrahlgeblase mattiertes Fenster
glas IV. Wahl (Giite D). 

c) Musselinglas: Durch Sandstrahlgeblase durchsichtig gemustertes 
Fensterglas IV. Wahl (Giite D). 

V erwend ung des bearbeiteten Flachglases: Spiegelglas fiir Fenster-, 
Tiir- und Schaufensterverglasungen (Spiegeln), Mattglas und Musselin
glas fiir lichtdurchgangige undurchsichtige bzw. teilweise durchsichtige 
Verglasungen. 

Abmessungen: Naeh ONORM: 

Spiegelglas mit } I 2,5- 5,5 mm I 300 em Lange 
einer Dieke von i 5,5-10 mm 600-700 em Lange 

201 em Breite 
399 em Breite 
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O. Flackglas fur besondere Zwecke. 

Beinglas, 'iJberfangglas, .Opakglas, -Opaxit (Wandverkleidungen, 
Firmenschilder), FuBbodenplatten mit glatten, gekornten, geriffelten oder 

dessinierten Oberflachen (meist quadratisch 125, 160, I 0 200 mm und 15-40 mm stark), Glasdachziegel (Flach-IA mid Falzziegel), Drahtglastafeln in den GroBen der 
0!iJ Eternitschiefer, Luxferprimen (Brechung der Licht-

strahlen) usw. 

Abb. 15. 2. Glasbausteine. 

HohlgepreBte, rechteckige, prismatische Glasbau
steine 80 X 125 X 250 mm und sechseckige, prismatische, hohlgepreBte 
Glasbausteine mit beiderseits aufgesetzten stumpfen Pyramiden (Abb.15). 

X. Gewebe und Geflechte. 
Rabitznetz: Verzinkter Stahldraht von 1 mm 0 in Netzform von 

10-15 IIlm Maschenweite. Abb.16a. 
V erwend ung: Putztrager. 
StauBziegelgewebe: Gewebe aus oxydiertem Stahldraht von 

1 mm 0 und 20 mm Maschenweite mit auf den Kreuzungsstellen auf

#I 
U~ 
c) 

Abb. 16. 

gepreBten, kreuzformigen Tonkorperchen. Abb. 16 b. 
Verwendung: Putztrage.r. 
Baculagewebe: Holzstabe von 7-10 mm qua

dratischem Querschnitt in Zwischenraumen von etwa 
9 mm verlegt und mit verzinktem Stahldraht ge
bunden. Abb. 16 c. 

V erwend ung: Putztrager. 
Fundaplatten: Starkes Jutegewebemitzwischen

gelagerter gummiahnIicher Masse. Elastisch; Schall
und Erschiitterungsdampfung. PlattengroBe 750 X 
X 1000 mm, 10 mm Dicke. . 

V erwen dung: IsoIierung von Maschinenfunda
menten und Transmissionen, SchallisoIierung von 
Fernsprechstellen, Dampfung in Kinos, Rundfunk
studios usw. 

Eisenfilz: Dicht ineinander verworrene Faser
stoffe (tierische Wollfasern und Haare) werden unter 
hohem hydrauIischem .Druck in Platten gepreBt und 
durch Impragnierung mit Edel£etten gegen Saure
und Olangriff widerstandsfahig gemacht. 

PlattengroBe: 750 X 1000 mm, Dicke 10-50 mm. 
Verwendung: IsoIierung von Maschinenfundamenten, Schabotten

unterlagen beiFall-, Dampf- imd Lufthammern usw. 
Juwan-Trockenwandbelag ist ein besonders dichtes und festes 

Spezialjutegewebe in Breiten von 100, 150 und 180 cm, das als Ersatz 
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des Innenfeinverputzes auf unverputzte Leichtbauplatten geklebt 
(Kleister oder Kaltleim) und bemalt oder mit tlIfarbe gestrichen wird. 
Auch als Tapetenunterlage und zur Instandsetzung gerissener Verputz
flachen sowie zur Ecken- und Hohlkehlensicherung verwendet. 

XI. Stukkaturrohr. 
Nach ONORM B 3641 ~d B 3642: 

Nach tlNORM wird als Stukkaturrohr ein im Winter nach vollstandiger 
Austrocknung geschnittenes Schilfrohr bezeichnet. Das Rohr muI3 aus
gereift (hellgelb) sein, es darf beim Zerdriicken nur in der Langsachse 
falten, aber nicht brechen, es muI3 im Querschnitt hellgelb sein und darf 
in der Querschnittsflache keine dunkle Farbung zeigen (erstickt). 

Starke 5-12 mm. 
Stukkaturrohrgewebe sind Matten, die aus Stukkaturrohr durch Urn

schlingen der einzelnen Stamme mit weichem, gegliihtem, galvanisiertem 
oder verzinktem Stahldraht geflochten werden. Die Bindung mit schwar
zem Draht ist nicht zu empfehlen. 

Verwendung: Als Mortel- (Putz-) Trager. 
Man unterscheidet weites, enges und dichtes Stukkaturrohr

gewebe, je nachdem die Zwischenraume hochstens 2 mm oder hochstens 
eine Stammstiirke betragen, oder aber die Stamme Mann an Mann liegen. 

Handelsgebrauchlich: Rollen 1-2,5 m breit und 10 m (bei 
dichtem Gewebe 5-10 m) lang. Die verwendete Drahtsorte ist immer 
anzugeben. 

XII. Linoleum. 
ONORM B 3651. 

Linoleum ist ein auf Jute aufgewalzter, aus einem innigen Gernenge 
von oxydiertem Leinol (Linoxyn), Korkmehl, Sagemehl, Harzen (Kauri 
und Kolophonium) und Erdfarben bestehender Belagstoff. 

Waltonlinoleum: Das Linoxyn ist nach einem besonderen Ver
fahren W al tons hergestellt. 

Taylorlinoleum: Das Linoxyn ist durch eine ahnliche, mittels 
anderen Verfahrens hergestellte Masse ersetzt. 

Korklinoleum: Mit groberem Korkkorne hergestellt. 
Linoleum ist geschmeidig, biegsam, wasserundurchlassig, mittelmaI3ig 

schall- und warrneleitend, widerstandsfahig gegen Abnutzung und schwer 
entziindlich. 

Es ist waschbar, darf aber mit Schmierseife nicht behandelt werden. 
Das Linoleum wird ein- oder mehrfarbig (Granit- und Jaspemuster), 

durchgehend gemustert (Inlaid) oder mit aufgedruckten Mustern (Druck
linoleum) hergestellt. 

Dicke: 2-3,6 mm, Korklinoleum: 4-7 mm, Drucklinoleum: 1,8 mm. 
Breite: 2 m. 
Lange: Bis 30 m. 
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Korkment ist eine hauptsachlich aus Kork bestehende, 4 mm starke 
Unterlage auf Jutegewebe, die ZUlli Unterlegen des Linoleums verwendet 
wird. 

Linoleumfliesen sind ausgestanzte Platten aus rund 6 mm starkem, 
einfarbigem Linoleum, die infolge der Stanzung bei Verlegung genau 
aneinanderpassen. 

Linkrusta ist ein dem Linoleum ahnliches, meist mit gepreBter 
Musterung versehenes Erzeugnis geringerer Starke mit hoherem Holz
mehl- und niedrigerem Korkmehlgehalt. Linkrusta wird als Wandbelag 
(Tapete) verwendet. . 

XIII. Gummi. 
In neuerer Zeit als FuBbodenbelag ffu Bauzwecke hoherer Anforderung 

haufig verwendet. 
Einfarbig und marmoriert in 4, 5 und 6 mm Starke fur Wohnriiume, 

Buros, Geschaftslokale, Gaststatten, Hotels, Gange, Stiegen usw., ferner 
infolge seiner guten Isolationswirkung gegen Starkstrom als FuBboden
belag in Raumen der elektrischen Industrie, in Rontgenzimmern, Raumen 
der Elektrotherapie usw. 

Auch als Wandbelag verwendet. 
Hohlkehlen- und AbschluBleisten, Stufennasen. 
Als Belag besonders stark beanspruchter FuBboden in Fluren, Gangen 

usw. kommt auch das Gummipflaster mit und ohne Gleitschutzrillen in 
Platten 200 X 200 und 800 X 800 mm und 8 und 12 mm stark in Be
tracht. 

Der Gummibelag ist sehr elastisch, stark schalldampfend, wasser
undurchlassig und besitzt eine gute Widerstandsfahigkeit gegen' Ab
nutzung. 

B. Verbindungsbaustoffe. 
I. Mortel. 

Mortel sind aus Bindemittel und Wasser bestehende, meist mit Sand 
gemischte llastische Gemenge, die in kfuzerer oder langerer Zeit nach 
ihrer Verarbeitung in einen festen Zustand ubergehen und dabei die 
Baustoffe, zwischen die sie gebettet sind, miteinander verbinden. 

Je nachdem, ob sie nur an der Luft oder sowohl in der Luft als auch 
im Wasser erharten, unterscheidet man 1. Luftmortel und 2. Wasser
mortel (hydraulische Mortel). 

1. Luftmortel: WeiBkalkmortel, Gipsmortel, Lehmmortel. 

2. Wassermortel (hydraulischer Mortel): Hydraulische Kalk
mortel, Romanzementmortel, Portlandzementmortel, fruh
hochfester Portlandzementmortel, Eisenportlandzement
mortel, Hochofenzementmortel, Tonerdezementmortel (Bauxit
zement). 
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Durch Beimengung hydraulischer Zuschlage (Puzzolanerde,l) 
Santorinerde,l) TraB,l) Hochofenschlacke), konnen dem Luftmortel 
(WeiBkalkmortel) hydraulische Eigenschaften gegeben werden, d. h. er 
kann hierdurch auch unter Wasser zum Erharten gebracht werden. 

Bindemittel der Mortel. 

WeiBkalk (ONORM B 3322) (Luftkalk, ge brann ter Kalk, A tz
kalk) wird durch Ausgliihen geeigneter Kalksteine bei etwa 10000 ge
wonnen. Er besteht hauptsachlich aus Kalziumoxyd und darf nicht mehr 
als 10% Magnesiumoxyd, Kieselsaure, Tonerde und Eisenoxyd enthalten. 
Bei zu hohen Temperaturen gebranntem Kalke entstehen zwischen 
den Silikaten und dem Kalke chemische Verbindungen, die sich nicht 
loschen lassen: Totgebrannter Kalk. 

Mit Wasser (etwa ein Drittel des Kalkgewichtes) vermengt (gelOscht), 
zerfallt der Kalk unter starker, 150gradiger und hoherer Warmeentwick
lung und betrachtlicher VolumenvergroBerung zu einem weiBen Pulver 
(Kalkhydrat): Trocken gelosch ter Kalk. 

Zur Mortelbereitung wird unter stetem Ruhren weiter Wasser zu
gesetzt, der Kalkbrei in gemauerte Gruben abgesetzt und zwecks grund
licher AblOschung aller Kalkteile einige W ochen eingesumpft belassen. 
Nach einiger Zeit geht der Brei in eine speckige Masse uber: NaB 
geloschter Kalk (Grubenkalk). 

Der eingesumpfte Kalk ist mit Sand und Erde abzudecken und kann 
so lange Zeit gelagert werden. 

Fette Kalke ergeben beim Loschen eine V olumenvergroBerung urn 
das 2- bis 4fache, magere Kalke um das PI, bis 2fache. 

Erfolgt das Loschen unter zu sparlichem Wasserzusatz, entsteht ein 
korniges, sandiges und wenig ergiebiges Kalkhydrat (der Kalk ist ver
brannt), erfolgt das Loschen unter zu reichlichem, raschem Wasser
zusatz, so "ersauft" der Kalk: Das Loschen verlangsamt sich. 

Handelsbezeichnungen im Verkaufe: 
UngelOschter Stuckkalk wird in losem Zustande nach 100 kg 

Nettogewicht gehandelt und ist in verlaBlich trockenen Raumen zu 
lagern. 

NaB gelOschter Kalk wird lose in- stichfestem Zustande mit Preis
stellung je mS geliefert. 

Trocken geloschter Kalk (Kalkhydrat, Sackkalk) wird wie un
gelOschter, gemahlener Kalk gehandelt und mit mindestens 35 kg Brutto-
gewicht in Papiersacke verpackt. _ 

Gips, ONORM B 3321, wird durch Brennen von Gipsstein gewonnen. 
Durch das Brennen bei etwa 1500 entsteht der Stuckgips, durch Brennen 
bei rund 600-10000 der Estrichgips. 

Nach Gesteinsart, Farbe, Brenntemperatur und Mahlfeinheit wird 
unterschieden: 

1) Schlackenartige Erde vulkanischen Ursprungs. 
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AG Alabastergips, 
BG Baugips (Stukkaturgips), 
EG Estrichgips, 
FG Formgips (Modellgips). 

Fur Mortelbereitung kommen vornehmlich die Sorten BG und EG 
in Betracht. 

Die Erhiirtung tritt bei BG in etwa 15-30 Minuten, bei EG in 
mehreren Tagen ein. 

Lehm ist ein eisenoxydhaltiger, magerer Ton, der aus der Verwit
terung kieselsiiurearmer, feldspatreicher Eruptivgesteine, Tonschiefer, 
tonigen Sandsteinen und iihnlichem Gestein entsteht. 

Hydraulischer Kalk entsteht durch das Brennen wenigstens 
10% Hydraulfaktoren (Kieselsiiure, Tonerde, Eisenoxyd) enthaltender 
Kalkgesteine unter der Sintergrenze. 

Mit Wasser versetzt, lOscht er sich unter wesentlich geringerer Wiirme
entwicklung als der Luftkalk; die VolumenvergroBerung hierbei betriigt 
etwa 50%. 

Hydraulischer Kalk ist bald nach dem Loschen zu verwenden; er 
darf also nicht eingesumpft werden; er erhiirtet bereits nach kurzer 
Zeit. 

Soliditkalk: Aus kieselsiiurereichem Kalkstein lmterhalb der Sinter
grenze erbranntes, feingemahlenes Bindemittel. Wird nicht gelOscht und 
bindet rascher ab als WeiBkalk. Mischungsverhiiltnis: 150-200 kg auf 
1 m3 Sand. 

Romankalk (fruher Romanzement genannt) wird unter der 
Sintergrenze aus Kalkmergeln erbrannt, die so reich an Silikaten sind, daB 
das Brenngut, mit Wasser versetzt, nicht mehr selbstiindig ablOscht. 
Romankalk wird nach dem Brennen auf Mahlfeinheit gemahlen. 

Der Abbindebeginn tritt bei Raschbindern unter 7 Minuten, bei Mittel
bindern zwischen 7 und 15 Minuten, bei Langsambindern nach 15 Minuten 
ein. 

Portlandzemen t (ONORM B 3311) wird aus natlirlichen Kalk
mergeln oder kUnstlichen Mischungen ton- und kalkhaltiger Stoffe durch 
Brennen bis zur Sinterung (etwa 1500°) und darauffolgender Zerkleillerung 
auf Mahlfeinheit gewonnen. 

Nach der gewiihrleisteten Mindestbindekraft werden unterschieden: 
Portlandzement und 
fruhhochfester Portlalldzement, d. i. ein Portlandzement, der 

in den ersten Tagen der Erhiirtung eine besonders hohe Bindekraft auf
weist. 

Nach den Abbindeverhiiltnissen unterscheidet man: 
Raschbinder, Abbindebeginn unter 10 Minuten, 
Mittelbinder, Abbindebeginn zwischen 10 Minuten und 1 Stunde, 
Langsam binder, Abbindebeginn uber 1 Stunde. 
Portlandzement muB an der Luft und unter Wasser raumbestiindig 

sein (Darr- und Kuchenprobe). 
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Die Festigkeit wird an Probewiirfe1n nach festgelegten Normen 
gepriift. 

Der Verkauf erfolgt in Fassern zu 200 kg Rohgewicht oder in Sacken 
zu 50 kg Rohgewicht. 
. Auf der Verpackung miissen die Bezeichnung (Portlandzement oder 
friihhochfester Portlandzement), das Werk, der HersteUungsort und das 
Rohgewicht verzeichnet sein. 

WeiBer Portlandzement (Lafarge-WeiBzement): FUr Zwecke, 
bei denen auf die wellie Farbe besonderer Wert gelegt wird, z. B. Kunst
steinarbeiten. 

Eisenportlandzement besteht aus wenigstens 70% eisenmangan
haltigem Portlandzement und hOchstens 30% granulierter basischer Hoch
ofenschlacke. Die beiden Bestandteile miissen fein vermahlen und innig 
vermischt sein. Er erhartet langsam und gilt beziiglich der Verarbeitung 
als dem Portlandzement gleichwertig. 

Hochofenzemen t besteht aus 15-69% Portlandzement, dem als 
Rest basische, granulierte Hochofenschlacke beigemengt ist. Die beiden 
Bestandteile miissen besonders fein vermahlen und innig gemischt sein. 
Er erhartet langsam und eignet sich wegen seines geringen Kalkgehaltes 
besonders zu Bauteilen, bei welchen chemische Einwirkungen (Moor
und Meerwasser, schweflige Rauchgase usw.) die Verwendung kalk
reicher Zemente als ungeeignet erscheinen lassen. 

Nach preuBischen Verordnungen ist der Hochofenzement beziiglich 
der Verarbeitung mit dem Portlandzement als gleichwertig anerkannt. 

Schlackenzement: 1 Raumteil gemahlener, trocken gelOschter 
Kalk + 2 bis 4 Raumteile granulierte basische Hochofenschlacke. Die 
beiden Bestandteile mussen fein vermahlen und innig vermischt sein. 
Er erhartet langsamer als Romanzement und rascher als Portlandzement; 
er ist weniger lagerbestandig als Portlandzement. Langsam bindender, 
guter Schlackenzement besitzt ahnliche Eigenschaften wie Portland
zement. 

Tonerdezement (Schmelzzement, Bauxitzement)1) wird durch 
das Zusammenschmelzen und nachherige Feinvermahlung von aluminium
reichem Bauxit und Kalk gewonnen. Er erhartet sehr rasch und erreicht 
hohe Festigkeit. Wegen des geringen Kalkgehaltes gegen vielerlei chemi
sche Einfliisse widerstandsfahig. Hauptsachlich in der chemischen In
dustrie und fur solche Bauteile verwendet, deren chemische Beeinflus
sungen Portlandzement ungeeignet erscheinen lassen. Wesentlich teurer 
als Portlandzement. 

Erzzement ist eine Abart des Portlandzementes, bei dem die Ton
erde fast vollstandig durch Eisen- und sonstige Metalloxyde ersetzt ist. 
Bietet den Einfliissen des Meerwassers guten Widerstand. 

Siccofixzement: Zement mit fein vermahlenen bituminosen Stoffen. 
Synthoporit: Kalziumsilikat-Schmelzschlacke; hohe Festigkeit und 

geringe Wasseraufnahmefahigkeit. 

1) Einzelne Erzeugnisse fUhren die Bezeichnung "Citadur". 
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Sand. 

Er soIl frei von lehmigen, erdigen, salzigen, pflanzlichen, tierischen 
und sonstigen schadlichen Beimengungen sein. FUr Zementmortel ist 
moglichst FluBsand zu verwenden; fUr Kalkmortel kann auch Gruben
sand verwendet werden. Fur Putzzwecke ist auf Reinheit und scharfes 
Korn besonders Wert zu legen. Siehe auch ONORM B 3109. 

Mortelarten. 

Die Mischung von Bindemitteln, Wasser und Sand erfolgt von Hand 
aus in Trogen oder mechanisch in Mortelmischmaschinen. 

Der Mortel "gesteht", wenn er zu erharten beginnt, und hat 
"abgebunden", sobald er fest geworden ist. 

Je nach Bindemittel, Mischung, Untergrund und AuBeneinflussen er
folgt das Erharten in kurzerer oder langerer Zeit; der Erhartungsvorgang 
spielt sich nach den Bindemitteln in ganz verschiedener Art abo Kunst
liche Beschleunigungen der Erhartung beeinflussen meist die Festigkeit. 

Verwendung: WeiBkalkmortel: FUr starker Feuchtigkeit nicht 
ausgesetztes, besondere Festigkeit nicht erforderndes Mauerwerk und fUr 
Putzberstellungen. 

Mittleres Mischungsverhaltnis in R. T. Kalkbrei zu Sand fUr: Putz 1: 2 
(auBen); 1: 3 (innen, allfallig +1/3 Gips); Ziegelmauerwerk 1: 3; Bruch
steinmauerwerk: 1: 4. 

KalkuberschuB erzeugt Ausbluhungen; der Mortel schwindet stark 
und wird rissig; zu wenig Kalk ergibt einen mUrben Mortel. Durch 
Zementzusatz zum WeiBkalkmortel entsteht der "verlangerte Zement
mortel". Er 1indet fUr starker beanspruchte Bauteile und als AuBenputz 
Verwendung. Zu reichlicher Zementzusatz verursacht Schwindrisse. 
Frischer Kalkmortel greift Zink an. Der verlangerte Zementmortel wird 
fUr Mauerungen meist im Mischungsverhaltnis 0,5 bis 1 Zement + 2 ge
lOschter WeiBkalk + 8 Sand verwendet (R. T.). 

Gipsmortel: Gipsmortel werden ohne Sandbeimengungen oder als 
Kalk-Gips-Mortel mit Kalk- und Sandzusatz hergestellt. 

B G-Mortel und B G-Kalk-Mortel werden nur fUr Innenwand
und Deckenputz sowie zur Aufstellung von Gipsdielenwanden ver· 
wendet (1 BG + 1,04 bis 0,65 Wasser oderl BG +3Kalk + 1 bis 2 Sand). 

EG-Mortel wird fUr Fliesenverlegungen und hauptsachlich zur Her
stellung des Gipsestrichs verwendet. 

EG-Kalk-Mortel ist ebenso wie der EG-Mortel wetterbestandig; 
er findet als Wand- und Deckenputz, aber auch als Mauermortel Ver
wend ung (1 EG + 0,4 Wasser, oder 1 EG + 0,3 Kalk + 4 bis 5 Sand). 

Frische Gipsmortel wirken auf Zink und Eisen zerstOrend ein. 
Lehmmortel wird meist ohne Sandzusatz, aber unter Beimischung 

von Hacksel oder Tierhaaren verwendet. Er ist nicht wetterbestandig 
und erreicht nur geringe Festigkeit. Seine Verwendung bleibt auf 
untergeordnete Zwecke beschrankt. Unter Beigabe von Ochsenblut wird 
er zur Herstellung von Estrichi:lll verwendet. 
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Hydraulischer Kalkmortel ist wetterbestandiger als WeiEkalk
mortel; er erhartet sowohl an der Luft als auch unter Wasser. Verwendung 
fUr der Feuchtigkeit ausgesetztes Mauerwerk und fUr Bauten im Wasser; 
im letzteren Faile muE jedoch Lufterhartung eingetreten sein, bevor 
Wasser zutritt. 

Mischungsverhaltnis fUr Grundmauern 1: 3 bis 1: 5, fUr auf
gehende Mauern 1 : 3, fur wasserhemmenden Putz 1 : 2, fUr sonstigen Putz 
1: 3. 

Mortelart 

W eil3kalkrnortel1) 

Materialerfordernis. 

Erfordernis fUr 1 m" Martel 

Misch.- Bindemittel in I 
Verli. 1---,--------,------

I kg I I 

1:2 
1: 3 
1: 4 

Sand in I 

840 
1000 
1100 

I Wasser in I 

170 
200 
220 

----------1--- ---,------1--- -------i----

WeiI3kalkrnorteP) 
1:2 
1:3 
1: 4 

.§O ~ i 
;tl1l2l' 
~ QI'<!iI ... 
i.:I ,., 

405 
316 
260 

810 
950 

1040 

109 
114 
117 

--- -----------1--- ----1------

Hydr. KalkrnorteP) 

Hydr. Kalkrnortel4 ) 

Romanzementmartel 

Portlandzement
martel 

Schlackenzement
martel6) 

1:2 
1:3 
1:4 

1:2 
1: 3 

1:3 
1: 7 

1:2 
1:3 
1:4 
1:6 

1:2 
1: 3 

~ ~ 
';l '" 2l' 270 
i.:I ~ ~ 208 
.fi '"[0' 155 

&' ~,-------1 

I 415 
310 
238 I 

830 
906 
950 

374 
363 
357 

- --- --- ---- ---- - ---

925 
1000 

310 
300 

~ ~ "1- 370 (460)5) 
~i.:I 265 (340)5) 

-§-g-ti --3-10--i-- --1-0-30--1-- 230 --

~ ~ 140 1 1070 210 

--'" -- 580-690 1---1-9-5-0-9-8~- ;4-0---3-0-0 
":;.0 
§ § 435-490" 1050 225-250 

1 +l S 345-370 ' 1100 220 
~ ~ 250 1100-1200 210 

535 
400 

1080 
1200 

1 Kasten = 5 Schaff = 0,075 m 3 • 

') Nach Dik. 
2) Nach ONORM B 2004. 
") Kach "Anweisungen fiir Martel und Beton", Deutsche Reichsbahllgesellschaft Berlin. 
4) Nach Kiepcllhauer. 
5) Nach Daub; der bedeutende Ullterschied mag im stark wechselnden Raumgewicht und der 

wechselnden Qualitat des in Betracht gezogenen hydralliischen Kalkes und im Alter des Mortels 
gelegen sein. 

6) Nach Schindler. 
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Soliditkalkmortel dient als Ersatz fiir WeiBkalkmortel, Kalk
zement- und mageren Portlandzementmortel. Er bindet rascher ab als 
WeiBkalkmortel und entspricht in einem Mischungsverhaltnis 150 kg 
auf I m3 Sand einem WeiBkalkmortel I : 3, ill Mischungsverhaltnis 200 kg 
auf I m3 Sand einem mageren Zementmortel. 

Festigkeit und Raumgewiehte. 

MorteJart 

Weil3kalkm.ortel 
--~ 

Bau- } Gips-
Estrieh- mortel 

Hydr. Kalkmortel 

Soliditkalkmortel 

Romankalkm.ortel 

POl'tlandzement-
martel 

.0._-----

Tral3kalkmortel 
----

Sehlaekenzement-
martel 

ad 
kg/em' 

40-50 
~,--" 

125-150 
250-300 

75-150 
(?0-50)1) 

gef. mind. 
, 100 

, 150 
gef. mind. 

60-80 
i 

250-300 
gef. mind. 

220 

(i7-101 

-

gef. mind. 
120-180 

az 
kg/em' 

5-6 

20 
gef. mind. 

4--10 

gef. mind. 
18 

14--17 
~-- .. -- -- --,--

gef. mind. 
12-18 I 

Raum
gewieht 
kg/m" 

1'0./ 1700 

1'0./·1000 
bis 1200 

1'0./ 2100 

'"" 2100 

----

1'0./ 2000 

Anmerkung 

erhartet 

mehrmonatlieh 
erhartet; 

ohne Sandzusatz 

-,._---

ohne Sand nach 
28 Tagen 

~ormerunisehung 

1: 3 nach 28 Tagen 

ohne Sand naeh 
. 28 Tagen 

~ ormenmisehung 
1: 3 naeh 28 Tagen 

._---

IT+IK+lS 
naeh 28 Tagen 

1 Sehl + 1 S 
naeh 28 Tagen 

1) Nach D a u b; der bedeutende Untersehied mag im stark weehselnden Raumgewicht nnd der 
wechselnden Qualitiit des in Betracht gezogenen hydraulischen Raikes. nnd im Alter des 1Iiortels 
gelegen Rein. . 

Romanzementmortel bindet sowohl in der Luft als unter Wasser 
sehr rasch abo Die Erhartung beginnt (ohne Sandzusatz) innerhalb von 
5 bis 15 Minuten vom Augenblick der Wasserzugabe. Infolge des raschen 
Abbindens sind nur geringe Mortelmengen anzumachen und ist die Ver
arbeitung derart zu betreibeh, daB sie VOl' dem Abbinden vollendet ist. 

Langere Lagerung beeintrachtigt die Abbindekraft. 
Romanzementmortel kommt hauptsachlich bei angestrebter rascher 

Dichtung gegen Wasserandrang zur Verwendung. Putz ist in den 
ersten Tagen vor raschem Austrocknen zu schutzen. 



Kitte. 65 

Mischungsverhaltnis: FUr Grundmauern 1: 4 bis 1: 6, fUr auf
gehende Mauern etwa 1: 4 bis 1: 5, fUr Putz 1: 3 bis 1: 5. 

Portlandzementmortel ist ein sehr fester Mortel, der rasch - an 
der Luft und in der Warme rascher als bei niedrigen Temperaturen 
und unter Wasser - erhartet und sodann wasserbestandig ist. Infolge 
der kurzen Abbindezeit sind auch in diesem FaIle nur solche Mortel
mengen vorzubereiten, die vor der Abbindung verarbeitet werden 
konnen. 

Mischungsverhaltnis 1: 3 bis 1: 5; fur starker beanspruchte Bau· 
teile oder bei starker Feuchtigkeit 1: 2, fUr Putz 1: 2 bis 1: 3. 

Alkalien beschleunigen das Abbinden, schwefelsaure SaIze, Chlor
kaIzium und Chlormagnesium verzogern dasselbe. 

Langsambinder geben festere Mortel als Raschbinder; rascher Wasser
entzug schiidigt die Festigkeit. 

Verwendung fUr Arbeiten bei Wasserandrang, fur Fundamente, 
Sockel, stark beanspruchte Bauteile, Pfeiler, stark belastete Gewolbe, 
Widerlager, Au13enputz auf Wetterseiten usw. 

Frischer Portlandzementmortel greift Zink, Zinn und Blei an. 
Puzzolan- und Tra13m.ortel (Kalkmortel mit hydraulischen Zu

schlagen) eignen sich auch fUr Bauten im Meerwasser. 
Mischungsverhaltnis:1) FUr Mauern: 1 P + 0,5 Kalkbrei + allf. 

Sand oder 1 T + 1-2 Kalkbrei + 1,5-5 Sand; fUr Verputz: 1 P + 
+ 0,75 Kalkbrei + alIf. Sand oder 1 T + 1 Kalkbrei + 2-3 Sand. 

II. Kitte. 
1. Olkitt: Schlammkreide, Bleiwei13 und Leinolfirnis unter geringem 

Zusatz von Silberglatte. Verwendung als Glaserkitt. Glaserkitt nach 
VOB DIN 1975: Reines Leinol und feingeschlammte Kreide. 

2. Kalkkitt: Pulverisierter geloschter Kalk, Roggenmehl und Lein-
01, oder Bleiglatte, Kalk, Pfeifenton und Leinolfirnis. Verwendung zum 
VerschlieBen von HoIzrissen. 

3. Glyzerinkitt: Glyzerin und Bleiglatte liefern einen gegen 
Petroleum, Laugen und Sauren widerstandsfahigen Kitt. 

4. Harzkitt: Kolophonium, Wachs und Gips, oder Pech, Kolo
phonium, Bleimennige und feines Ziegelmehl. Verwendung als Stein
kitt. 

5. Harzkopalkitt: Sprit16sliche Harze mit Brennspiritus als Klebe
stoff fUr Linoleum auf massiven Unterlagen. 

6. Roggenmehlkleister mit Terpentinzusatz und Spuren von Kar
bolsaure dient als Klebemittel fUr Linoleum auf HoIzb6den. 

Auch Kasequark, Guttapercha, Leim, Kautschuk und andere Ma
terialien finden zur Herstellung verschiedener, besonderen Zwecken 
dienender Kitte Verwendung. 

1) Nach Daub. 

Mohr, Hochbau. 5 



Zweiter Abschnitt. 

Die Baukonstruktionen 
des Auf- und Ausbaues. 

A. Mauern, Wande, Pleiler, Saulen und Stiitzen. 
I. Mauern und Wande. 

Mauern und Wande bilden zum Unterschied des "schwebenden Mauer
werks" der Gewolbe, Decken und Gesimse das "stehende Mauerwerk". 

Nach der Lage der Mauern und Wande und nach ihren Bestimmungen 
werden sie unterschieden nach: 

AuBenmauern (Front- und Giebelwande), die das Gebaude nach 
auBen abschlieBen; sie konnen Decken tragen oder deckenunbelastet sein. 

Mittelma uern (Mittelwande), die meist gleichlaufend mit den AuBen
mauern zwischen denselben errichtet und mit den AuBenmauern meist zum 
Tragen der Decken herangezogen werden. 

Lichthofmauern, die Gebaudeteile gegen Lichthofe abschlieBen. 
Gangmauern, die innerhalb eines Gebaudes Raume gegen allgemeine 

Verkehrsflachen abschlieBen. 
Stiegenmauern (Treppenwande), die das Stiegenhaus umschlieBen. 
Feuermauern (Nachbarmauern), die das Gebaude an der Nachbar

grenze abschlieBen. 
Scheidemauern (Zwischenwande), die das Gebaude im Innern 

unterteilen. 
Brandmauern, die nach besonderen Vorschriften im Innern der 

Gebaude zum Zwecke der Brandbeschrankung errichtet werden. 
Widerlagsmauern, die GewOlbeschtibe aufzunehmen haben. 
Sttitzmauern, die durch Erd- oder' Wasserdruck beansprucht 

sind. 
Je nach der Lage konnen ein und derselben Mauer verschiedene Auf

gaben zufallen (z. B. AuBen- und Stiegenmauern, Mittel- und Gang
mauern, Mittel- und Scheidemauern); in solchen Fallen sind fiir diese 
Mauern, wo nicht anders bestimmt, die geltenden strengeren Ausftihrungs
vorschriften maBgebend. 

Mit Bezug auf die Lage zur Erdoberflache unterscheidet man Tag
mauerwerk (tiber der Erde) und Untertagmauerwerk (Keller- und 
Fundamentmauerwerk) . 



Mauern und Wande. 67 

Naeh den Baustoffen unterseheidet man Mauern und Wande aus: 

1. Kunstliehen Steinen. 
2. Naturliehen Steinen und kunstliehen Steinen im Ver-

eine mit naturliehen Stein en. 
3. Beton- und Eisenbeton. 
4. Holz und Holz in Verbindung mit anderen Baustoffen. 
5. Eisen und Eisen in Verbindung mit anderen Baustoffen. 

1m allgemeinen bleibt die Wahl der Baustoffe dem Bauwerber uber-
lassen, sofern diese Baustoffe seitens der Baubehorde als zulassig an
erkannt sind, dieselben in statiseher und warmeteehniseher Hinsieht 
sowie dem geforderten Feuersehutze im gegebenen FaIle entspreehen und 
Vorsehriften nieht einzelne Baustoffe aussehlieBen. 

Die Verwendung von gebrauehten Kanalziegeln ist naeh der Bau
ordnung fUr Wien uberhaupt, die Verwendung gebrauehter Ziegel fUr 
Aufenthaltsraume umsehlieBende Wande verboten. 

Bezuglieh des Verhaltens bei Branden unterseheiden die Bauordnung 
fUr Wien und DIN 4102 feuerbestandige und feuerhemmende Bau
weisen. 

Als feuerbestandig gelten Wande und Stutzen, wenn sie unver
brennbar sind, unter dem Einflusse eines Brandes und des Losehwassers 
ihre Tragfahigkeit und ihr GefUge nieht wesentlieh andern und dem 
Durehgange des Feuers geraume Zeit Widerstand leisten. 1m besonderen 
gelten als feuerbestandig: Wande aus vollfugig gemauerten Ziegeln, 
Kalksandsteinen, kohlefreien Sehlaekesteinen oder Steinen aus anderen 
im Feuer gleiehwertigen Baustoffen von wenigstens 12 em Starke, ferner 
Wande aus unbewehrtem Kiesbeton von mindestens 10 em oder aus be
wehrtem Kiesbeton von mindestens 6 em Starke und Stutzen und Pfeiler 
aus Ziegeln, Beton oder Eisenbeton oder aus naturliehem, im Feuer hin
reiehend erprobtem Gestein (Granit und Marmor gilt nieht als feuer
bestandig). Stutzen aus Eisen gelten nur dann als feuerbestandig, wenn 
sie allseitig feuerbestandig ummantelt sind. 

Als feuerhemmend gelten Bauteile, wenn sie, ohne sofort selbst in 
Brand zu geraten, wenigstens eine Viertelstunde dem Feuer erfolgreieh 
Widerstand leisten, den Durehgang des Feuers verhindern, und im be
sonderen Wande und StUtzen aus Holz, wenn sie mit 11/2 em saehgemaB 
ausgefUhrtem Kalkmortelputz auf Rohrung, mit Rabitzputz oder anderen 
erprobten Baustoffen bekleidet sind. 

1. Mauern und Wande aus kiinstlichen Steinen. 
(Baustoffe s. S. 5 u. f.) 

a) Aus Ziegeln. 

Die Kotierung erfolgt naeh unverputzter Wandstarke1) im groBen 
ZiegelmaBe naeh halben Ziegellangen (rund), also 15, 30, 45, 60 em usw., 

1) In Detailplanen ist uberdies noch die Putzstarke zu kotieren. 

5* 
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im kleinen ZiegelmaBe ebenfalls naeh halber Ziegellange (rund) , also 
12 em und um je 13 em weiter steigend, also 25, 38, 51 em usw. Aus 
Formsteinen oder in einem besonderen Verbande (z. B. Rohlmauerwerk) 
hergestellte Wande sind in der tatsaehliehen unverputzten Starke an
zugeben; z. B. Wande aus 20 em Nationalsteinen ... 20 em, aus Waben
ziegeln ... 6,5 cm usw. 

'Obliche Bezeichnungen (s.Abb.17) und Verbande. 

Schar: Waagrecht durehlaufende Ziegelschicht; Abb.17 (A, B, 0, 
D, E, F, 0, H), unterste SchichtMauersohle, oberste Schicht Mauerkrone. 

Mauerflucht, Mauerhaupt: 
Innere oder auBere Ansichtsflache 
der Mauer. 

Lagerflachen: Waagrecht 
~ durchlaufende Flachen einer 
A Schar (E, F, 0, H). 

StoBflachen: Senkrecht 
oder parallel zur Mauerflucht 
verlaufende Flachen der Ziegel 
(B, 0,0, F). 

Lagerfugen: Fugen zwi-
Abb. 17. sehen zwei ubereinanderliegenden 

Lagerflachen (A, B). 
StoBfugen: Fugen zwischen zwei nebeneinanderliegenden StoB

flachen (1, K). 
Laufer: Mit der Langsseite parallel zur Mauerflucht liegende Ziegel 

im Verbande (B, L, M, N, 0, P). 
Binder oder Strecker: Mit der Langsseite senkrecht zur Mauerflucht 

liegender Ziegel im Verbande (L, 0, 0, R, S, M). 
Schmatzen: Dureh den Ziegelverband gegebene, eine senkrechte 

Begrenzungslinie moglichst wenig iiberschreitende, regelmaBige Mauer
endigung (s. obere vier Scharen der Abb.17). 

A btreppung: Durch den Ziegelverband ! ~!! ~ ! ge~~ne ~~ruo~e MAu~n~ unter Vermeidung einspringender Lucken 
(s. untere Scharen der Abb. 17). 

Die StoBfugen sind 1 cm stark zu halten, 
die Lagerfugen ergeben sich, da 13 Scharen 

Abb. 18. 1 m Rohe haben, mit 1,2 cm (13 X 6,5 + 
+ 13 X 1,2). 

Verbande. 

Fur die Art der Verlegung der Ziegel haben sich nach alten Erfahrungen 
und ortlichen Gepflogenheiten verschiedene Normen (Verbiinde) ent
wickelt: Blockverband, Kreuzverband, polnischer oder goti
scher Verb and, hollandischer oder flamischer Verband, engli
scher Verband usw. 
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AlB Grundregeln fUr die Verbande gelten: 

1. Mogliehst nut ganze Steine verwenden; Teilsteine1) nur dort, wo 
es der Verband unbedingt fordert; Bruehstiieke ausseheiden. 

2. Die Steine zweier iibereinanderliegender Seharen 
miissen Voll auf Fug liegen. Ubergriff 1/2 Steinlange, I I I I I I I I 

mindestens aber 1/2 Steinbreite. I I I I I I I 

3. In jeder Schar sind mogliehst viel Binder zu a) 
ver legen. 1r-11---r---,---,--.----.--, 

Bei8piele. 

Fur 1/2 Stein starke Mauern kommen in Betracht: 

a) Lauferverband, Abb. 19a, und 
b) Schornsteinverband, Abb.19b. 

Fur 1 Stein starke Mauern: 

a) Binder- oder Streckerverband, Abb. 19c, 
und 

b) Block-, Kreuz-, polnischer Verband 
usw. Die Abb. 19d zeigt den Blockverband. 

FUr Mauern iiber I-Stein-Starke kommen der 
Blockverband, ferner der Kreuzverband, der pOhlische 
Verband usw. in Betracht. Als der in Osterreich am 
haufigsten angewendete Verband ist in den Abbil
dungen stets der Blockverband dargestellt. 

F/2-Stein-Mauern (45 em, 38 em), Abb.1ge; 
2-Stein-Mauern (60 em, 51 em), Abb. 19f; 
21/ 2-Stein-Mauern (75 em, 64 cm), Abb.19g; 
3-Stein-Mauern (90 cm, 77 cm), Abb. 19h. 

Die Scharen wechseln beim Blockverbande in den 
geraden und ungeraden Schichten in gleicher Aus
fuhrung. In Mauern, deren Starke ein ungerades Viel
faches der halben Steinlange betragt, liegen in einer 
Schar langs einer Mauerflucht stets Laufer, gegen 
die andere Mauerflucht Binder und in der folgenden 
Schar umgekehrt. In Mauern, deren Starke ein 
gerades Vielfaehes der halben Steinlange betragt, 
liegen in einer Schar langs beider Mauerfluchten 
Laufer und dazwischen Binder; in der nachsten Schar 
liegen nur Binder. 

Der Blockverband fuhrt den Namen von dem in 
der Ansicht der Mauerflucht erscheinenden "Block", 
Abb. 18; auBer dem Block erscheint auch das Kreuz. 
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Abb. 19. 

1) Teilsteine werden meist an Ort und Stelle durch Zerkleinern der Ganz
steine gewonnen. 
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Beim Kreuzverband erscheint nur das Kreuz, beim holHindischen und 
polnischen Verbande erscheinen Block und Kreuz in geanderter Stellung 
zueinander. 

Mauerenden. 

Die Mauerenden werden durch 3/4-Steine gebildet, und zwar liegen 
in den Lauferscharen so viele 3/4-Steine als Laufer, als die Mauerstarke 

111111111111111 

Ed I I I I I I 
§;jlllllllllill 
.~IIIIIIIIIIII 

~IIIIIIIIIIII 
~IIIIIIIIIIII 

Abb.20. 

zulaBt, und in den Binderscharen an den Mauer
fluchten je zwei 3/4-Steine als Binder (dazwischen 
der Mauerstarke entsprechend ganze Laufer). 
Abb.20. 

In der Praxis werden die Regeln fUr die 
Herstellung der Mauerendigungen zum Nachteile 
der Qualitat der Arbeit nicht selten auBer acht 
gelassen und statt der angegebenen andere oft 
aus der Verlegenheit entstandene Verbande an-

A 

• Abb. 21. Abb. 22. 

gewendet; sie sind jedenfalls abzulehnen, wenn am Mauerende Riemen, 
d. h. der Langsachse nach geteilte Steine, zu liegen kommen. 

Mauerecken. 
In der einen Schar lauft die Mauer A mit vorschriftsmaBiger ,Mauer

endigung durch und die zweite Mauer B staBt an. In der nachsten Schar 

A 

~aJ 
A 

~bJ 
A 

Abb. 23. 

lauft die Mauer B mit normaler Mauerendigung durch 
und die Mauer A staBt stumpf an. Abb.21. 

Ma uer kreuzungen. 
In der einen Schar lauft die Mauer A durch und 

die beiden Mauerteile der anderen Mauer stoBen 
stumpf an; in der nachsten Schar umgekehrt. An den 
Kreuzungsstellen Voll auf Fug beachten! Abb.22. 

Ma uera bzweigungen. 
a) Die Mauern sind gleich oder annahernd gleich 

stark: I. Schar: A-A lauft durch, B staBt stumpf 
an. II. Schar: B lauft mit vorgeschriebener Mauer 
endigung durch, die beiden Teile von A stoBen 
stumpf an. Abb. 23 a .. 

b) Die Mauern sind in den Starken sehr verschieden: I. Schar: A-A 
lauft durch, B staBt stumpf an, II. Schar: A-A lauft Voll auf Fug durch, 
B greift auf eine Viertelsteinlange ein. Abb.23b. 
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Hohlma uern a us Vollziegeln s. Abb.24. 

Zur Verbindung der Ziegel im Mauerkorper dienen die 
Mortel (s. S. 58 u. f.). Sie mussen sowohl bezuglieh der Bestandteile als aueh 
bezuglieh der Misehung saeh- und zweekgemaB hergestellt sein. Unbe
daehte Auswahl der Stoffe, mangelhafte Herstellung des Mortelgemisehes 
und naehlassige Verarbeitung konnen zu sehr emsten 
Sehaden fiihren. Die Wahl der Stoffe des Mortels und 
das Misehungsverhaltnis hangen von den Belastungs
verhaltnissen und von auBeren Einflussen abo 

Ziegel-Tagmauerwerk, das hohen Belastungen und 
dauemder Feuehtigkeit nieht ausgesetzt ist, wird in 
der Regel mit WeiBkalkmortell : 3 bis 1 : 4 (Kalkteig : 

~29 
~a5J 1.76.5 

(.J2.5/ 

Abb. 24. 

Sand), Keller- und Fundamentmauerwerk mit Port
landzementmortell : 4 bis 1 : 5 hergestellt. Fiir Mauem uber 2-Stein-Starke 
empfiehlt es sieh, dem WeiBkalkmortel Zement oder TraB beizufUgen. 

Bei hoheren Belastungen sind Mortel und Ziegel hoherer Festigkeit 
zu verwenden. 

Die Ziegel sind vor dem Versetzen in Wasser zu tauehen oder sonst 
gut zu nassen. Die Fugen sind bis etwa 1 em hinter Mauerflueht satt mit 
Mortel auszufiillen. Der etwa 1 em betragende Rueksprung des Mortel
bandes an der Mauerflueht (offene Fuge) begiinstigt das Haften des Ver
putzes. Frost verzogert das Abbinden des Mortels oder unterbindet es 
uberhaupt. 

Die Mauerstarken und ihre Ermittlung. 

Die Mauerstarken sind dureh den Baustoff, die Beanspruehungen 
und dureh die Zweeke~ die die Mauem zu erfiillen haben, bestimmt. 

Die Bauordnungen der versehiedenen Lander geben diesbezuglieh 
mehr oder minder strenge und mehr oder minder enge Bestimmungen. 
Die alteren noeh in Geltung stehenden Bauordnungen geben fUr gewohn
liehe Wohnhausbauten, meist durehaus von angegebenen Hoehsttrakt
tiefen ausgehend, MindestmaBe fiir die tragenden Mauem des obersten 
Gesehosses an (in den alten osterreiehisehen Bauordnungen 45 em, unter 
erleiehterten Bedingungen 30 em, im Deutsehen Reiche 38 em) und 
maehen die Beihehaltung in mehreren Gesehossen 6der die Verstarkung 
meist von der Art der Deekenkonstruktionen abhangig. 

Bauordnungen der jiingeren und jiingsten Zeit, so aueh die Bau
ordnung fiir Wien vom Jahre 1929, lassen der freien Bestimmung der 
Mauerstarken einen viel weiteren Spielraum. So fordert die Bauordnung 
fiir Wien lediglieh, daB die AuBenmauern eines Gebaudes standfest 
und tragfahig sein und dem EinIluB der Witterung genugend widerstehen 
mussen. Aile AuBenmauem mussen, wenn nieht anderes bestimmt ist, 
feuerbestandig hergestellt sein und bei Aufenthaltsraumen in bezug auf 
den Widerstand gegen Witterungseinflusse mindestens einer 38-em-Ziegel
mauer gleiehkommen. 

Die 38-em-AuBenmauer aus Vollziegeln reieht bei den im Wohnhaus
bau ubliehen Trakttiefen und GesehoBhohen aueh in bezug auf die Trag-
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fahigkeit aus, sofern auBergewohnliche Beanspruchungen nicht vor. 
liegen. Die Beibehaltung derselben Mauerstarke in mehreren Geschossen, 
bzw. die Notwendigkeit der Verstarkung um eine halbe Steinlange hangt 
von den jeweils vorliegenden Umstanden (Trakttiefe, GeschoBhohe, 
Deckenkonstruktion, Verkehrslast usw.) ab; keinesfalls aber soli die 
38.cm-Mauer durch mehr als drei Geschosse gefUhrt werden. 

Die Zulassung geringerer AuBenmauerstarken als 38 cm ist durch 
eine Reihe von Verordnungen geregelt. 

Unbelastete AuBenmauern, die keine Aufenthaltsraume ab
schlieBen, sind auch in geringerer Mauerstarke zulassig, wenn sie den 
Forderungen der Standfestigkeit entsprechen. Als Beispiel sei die Pr ii 13 -
wand angefuhrt (1/2 oder auch 1/4 Stein stark), die aus einem mit Ziegeln 
in Zementmortel ausgemauerten Bandeisennetz von etwa 1 X 26 mm 
Starke und 53 cm Feldweite besteht. Derlei Wande, als Abschliisse von 
Lagerschuppen, Scheunen und solchen Raumen, bei welchen es nur auf 
Wind- und Wetterschutz ankommt, geeignet, zeigen guten Widerstand 
gegen seitliches Durchbiegen oder Ausbauchen und ermoglichen es, daB 
die Fundierung infolge der freitragenden Ausbildung der Wand nur auf 
einzelne Pfeiler beschrankt bleiben kann. 

Noch weniger als fUr die AuBenmauern lassen sich fUr tragende und 
Schornsteine fiihrende Mittelmauern allgemeine Regeln fur die Starke 
aufstellen, da neben anderen Umstanden auch die stets verschiedene 
Unterbrechung durch die Schornsteinzuge die tragenden Querschnitte 
erheblich beeinflussen. Mindeststarke 38 cm, Verstarkung auf 51 bzw. 
64 cm je nach Umstanden. 

Unbelastete Feuermauern mussen, sofern sie Aufenthaltsraume ab
schlieBen, in Bezug auf Feuersicherheit einer 25-cm-Ziegelmauer und, 
sofern sie Aufenthaltsraume dauernd abschlieBen, in Bezug auf Warme
schutz einer 38-cm-Ziegelmauer entsprechen. 

Brandmauern sind nach der Bauordnung fUr Wien in Werkstatten, 
Ge.schafts- und Lagerraumen, Dachboden und Stallungen im Hochst
abstande von 30 m (bei Erzeugung oder Lagerung feuergefahrlicher 
Stoffe im Hochstabstande von 20 m) zu errichten; sie mussen der Feuer
bestandigkeit einer 12-cm-Ziegelmauer entsprechen. Einzelne oster
reichische Landesbauordnungen fordern 25 cm starke Ziegelmauern in 
Abstanden von 45 bzw. 30 m, die Berliner Baupolizei 25-cm-Ziegelmauern 
oder 20-cm-Betonwande im Hochstabstande von 40 oder 50 m. 

S tie g e n - (Treppen -) M a u ern, in welche frei tragende Stufen einge
spannt sind, werden mindestens 45 cm bzw. 51 cm stark gehalten. Un
belastete Stiegenmauern mussen an Festigkeit, Stand- lmd Feuersicherheit 
und Warmeschutz mindestens einer 12-cm-Ziegelmauer gleichkommen. 

Scheidemauern, die Wohnungen oder Betriebe voneinander 
trennen, sind aus mindestens 12-cm-Ziegelwanden oder als Wande her
zustellen, die solchen Ziegelmauern in jeder Hinsicht gleichkommen. 
FUr sonstige Scheidemauern konnen auch Ziegelwande aus aufgestellten 
Ziegeln oder die verschiedenen Arten der Leichtwande Verwendung 
finden. 
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Reehnerisehe Ermittlung der Mauerstarke. 

In allen Fallen, in denen die Erfahrung und Beispiele gleieher Be
dingungen nieht vollkommene Gewahr geben, ist die statisehe Ermittlung 
der Mauerstarke vorzunehmen. Die Baubehorde ist bereehtigt, solehe 
Naehweise jederzeit zu fordern. Die sieh ergebenden Beanspruehungen 
diirfen die zulassigen nieht iibersehreiten. Siehe naehfolgendes Bereeh
nungsbeispiel auf S.74. 

Zulassige Druekbeanspruehung des Ziegelmauerwerkes. 
0NORM B 2102. 

Art des Mauerwerkes 

Ziegel I Mortel 

I 
Sehwaehbrandziege10NORM B 3201 WeiJ3kalk 

Druckfestigkeit mind. 50 kg(cm2 

Gewohnliche Mauerziegel WeiJ3kalk 
0NORM B 3201 Kalkzement1 ) 

Kalksandziegel 0NORM B 3431 Zement2) 

Hartbrandziegel 0NORM B 3201 Kalkzement1) 

Zement2) 

Klinkerziegel 0NORM B 3220 Zement2) 

1) Verliingerter Zementmortel. Mindestdruckfestigkeit 60 kg!cm'. 
') Mindestdruckfestigkeit 150 kg/em". 

I 
Frei-

Mauern 
stehende 

I 
Mauer-
pfeller 

----
mit einer Dicke von 

'I. 1'/12 I '/. : '/12 
der GeschoBhohe 

3 I -
i 

- -

--------

7 3 5 3 
10 5 8 5 
12 6 10 6 

--- - ------
15 8 12 8 
18 10 15 10 

30 -~~Iu 15 

Die angegebenen Beanspruehungen gelten bei gleiehzeitiger un-. 
giinstigster Wirkung aller in Betraeht kommenden Belastungen 
(ONORM B 2101). MaBgebend fiir die Quersehnittsbemessung ist der 
den groBten Quersehnitt erfordernde Belastungsfall. Halbsteindieke 
Mauern diirfen nieht belastet werden. Bei Gebauden, die dureh Wande 
und Deeken in der iibliehen Weise ausgesteift sind, kann in der Regel 
der EinfluB des Winddruekes auf die AuBenmauer auBer Betraeht 
bleiben. 

In bezug auf das Daeh sind Winddruek und Sehneelast naeh ONORM 
B 2101 in Reehnung zu stellen. 

Mauern aus Nationalsteinen oder Frewenhohlziegeln sind in 
verlangertem Zementmortel oder Zementmqrtel zu mauern und diirfen 
bei 25 em Starke mit 7 kg/em2 belastet werden; in den einzelnen Ge
sehossen sind durehlaufende Betonroste von wenigstens 15 em Hohe 
anzuordnen. 
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Rechnungsbeispiel. 

Statische Berechnung eines Mauerstreifens (-Pfeilers). 

Mauerlasten und Dach mittig, Deckenlasten ausmittig. Aussteifung durch 
Scheidewande . 
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Abb. 25. 

Annahme: Steineisendecke mit Eigengewicht 330 kg/m2, Binderentfernung 
4,5 m, Dachdeckung mit Falzziegeln (65 kg/m2 schiefe Dachflache), 
Nutzlast am Dachboden 125 kg/m2, in den Geschossen 200 kg/m2; 
Mauerwerk aus Vollziegeln (1600 kg/m3). 

Spannweiten, Mauerstarken, Hohen, Dachstuhl, Dachneigung und 
Achsenabstand laut Skizze; Abb. 25. 

Siehe auch Lastangaben ONORM B 2101 (S. 133). 
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Dachstuhlgewicht: In Betracht kommen '-' 30 m 2 zu ,-...- 20 kg = 600 kg. 
Dachdeckung: 65.7,51.4,5 = 2194 kg. 
Wind-Normalkraft: 100 sin2 30 = 25 kg/m2. 

2 
Schnee-Normalkraft: 3.70. cos 30 = 41 kg/m2. 

Gesamtnormallasten aus Wind und Schnee: (25 + 41). 7,51. 4,5~2230 kg 
Vertikallasten am Auflager aus Dachdeckung .................. 2194 kg 

" Dachstuhl (Tragwerk)...... . . . .. 600 kg 
" Wind und Schnee: 2230 cos 30 = 

= 2230.0,866 = 1931 kg 

Gesamtlast PI vom Dache herriihrend 

Untersuchung fUr Fuge I (s. Abb. 25 und 26): 

4725 kg 

PI = Dachlast ............................................. 4725 
P 2 = Pfeilerlast 0,38 . 2,0 . 3,5 . 1600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4250 
P a = Sturze 2.0,38.0,65. 1,0. 1600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 
P 4 = Deckenlast 3,3 . 2,75 . (330 + 125). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4128 

Rxo = (PI + P 2 + P 3 ) • 19 + P 4 • 32; 
Xo . 23,6 cm; e = 4,6 cm; 

P ( 6 e ) 13893 ( 6 . 4,6 ) 
a1.2 = F' 1 ± -b- = SS:-200~ 1 ± ------ss- ; 

a1 = 3,16 kg/cm2, a2 = 0,49 kg/cm2 • 

13893 

330 1 . 
Das Verhaltnis Gescho13hohe zur Mauerstarke = -38 = 8,5"; es 1st daher 

in del' Tabelle S. 73 die Spalte ,,If12" zu beriicksichtigen; Ausflihrung III 

Mauerziegeln mit Kalkzementmortel. In gleicher Weise wird 
Fuge II lmtersucht; es ergibt sich a1 = 6,25 kg/cm2, a2 = 

= 2,75 kg/cm2; Ausfiihrung in Hartbrandziegeln mit Kalk· 
zementmortel. Untersuchung fur Fuge III: 

Belastung oberhalb Fuge II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34832 kg 
P s = 2.0,38.0,65.1,40.1600.................. 1110kg 
P g = 2.0,51.0,65.0,30.1600.................. 318kg 
P 10 = 2.0,51.0,65.1,70.1600 ................. 1800kg 
P ll = 0,51 .5,90.2,00.1600..................... 9650kg 
P 12 (Decken) = 2.2,69.3,3.530 ................ 9435kg ----.;;;; 

R2 = 57145kg 

P1 

pz 

P3 

19-/r 
II 

23.6 

Wie VOl' die Ausmitte e errechnet, ergibt bei del' 51 cm star
ken Mauer e = 0,6 cm und a1 2 = 5,99 kg/cm2 bzw. 5,21 kg/cm2 • 

FUr Fuge IV ergibt sich bei einer Resultierenden von (TZ <IIItllI!IUlID (J"of 

59165 kg; a1• 2 = 7,0 kg/cm2 bzw. 2,35 kgjcm2 und eine Boden-
59165 . Abb. 26. 

pressung von ·64.-200 = 4,6 kg/cm2 • Sollte dIe Bodenpresslmg 

z. B. 3 kg nicht iiberschreiten di.1rfen, so mii13te die Fundamentsohle 
59165 

auf -3- . = 19722 cm2 = 98,5 X 200 cm erbreitert werden. 

Waren im vorliegenden Falle alle Lasten mittig angreifend angenommen 
worden und del' Erddruck des Erdkorpers i.iber Fuge III bzw. Fuge IV 
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mitberiicksichtigt worden, so wiirden sich sowohl die Bodenpl'essung als 
auch die Fundamentsohlenbreite nur geringfiigig andern. 

Fiir eingesehossige Gebaude, deren AuBenmauern dureh die Deeke 
und das Daeh belastet werden, gibt die Formel von Rondelet an
nahernde Werte. Darnaeh ist die Mauerstarke 

h. t 
x - --:-=== 

- nVh2 +t2 ' 

wobei h die Rohe der Mauer, t die Trakttiefe, n = 10 einen Sieherheits
grad darstellen. 

Die resultierenden Werte sind in die naehsthoheren ZiegelmaBe um
zusetzen. 

Sehornsteinfiihrende Mauern. 

Die Verbrennungsgase der Feuerstatten sind dureh Rauehzuge ab
zuleiten, die fUr die iibliehen Ofenheizungen und hauswirtsehaftliehen 

Abb. 27. Schorn-
steinpfeiler. 

tTWimii 
il~,~II~ 

Kuehenbetriebe heute aussehlieB
lieh als enge (russisehe) Rauch
fange ausgefiihrt werden. 

Sehornsteine fiir groBere 
Feuerungen erhalten den ab
zufUhrenden Verbrennungsgasen 
entspreehend groBere Quer
sehnitte. 

Die engen Rauehfange werden 
II N~&f111 ~ entweder in den Mittelmauern, in 

selbstandigen Rauehfangpfeilern 
oder ausnahmsweise aueh in 
AuBenmauern gefiihrt; letzter
wahnte Anordnung ist in kon

Atb. 28. Schornstein-
grnppe im lanfenden 

Mauerverband. 

tinentalen Klimaten der starken Abkuhlung wegen zu vermeiden. 
Das Rauehfangmauerwerk ist naeh den osterreiehisehen Bauordnungen 

in der Regel aus gebrannten Ziegeln der NormengroBe in regelmaBigem 
Verbande und in verlangertem Zementmortel oder aus gebrannten 
Rauehfangformsteinen auszufiihren. Die Bauordnungen anderer Lander 
- aueh des Deutsehen Reiehes - fUhren als zulassig aueh sonstige 
Baustoffe, wie Betonkaminsteine, Kalksandsteine, Sehwemm- und 
Schlackensteine besonders an. 

Der lichte Quersehnitt muB nach der Bauordnung fiir Wien wenig
stens 259 em2, d. h. bei viereekiger Gestaltung dem kleinen Ziegel
maB entspreehend wenigstens 14 em Breite und 18,5 cm Lange betragen. 
Die reiehsdeutsehen V orschriften verlangen einen Quersehnitt von 
wenigstens 250 em2• Die Geringststarke schornsteinfUhrender Mauern 
ergibt sieh mit 38 bzw. 45 em. 

Je nach der Wahl des groBen oder kleinen ZiegelmaBes ergeben sieh 
der osterreiehischen Quersehnittsforsehung entspreehend die in den 
Abb.27 und 28 dargestellten Ziegelverbande. 
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Die engen Sehornsteine miissen im Innern eine mogliehst glatte 
Putzflaehe erhalten,l) die in der Regel dureh einen diinnen Zement
mortel geringer Starke hergestellt wird. Die geforderte Geringstabmes
sung im Vereine mit der Putzstarke maehen es notwendig, die StoBfugen 
bei regelmaBigen Verbanden etwas starker als 1 em auszufiihren. AuBer 
den viereekigen sind aueh kreisrunde Quersehnitte mit einem Dureh
messer ~ 18 em zugelassen. 

Die Bauordnungen bestimmen die naheren Einzelheiten der Aus
fiihrung. Aus den beziigliehen Anordnungen seien besonders angefiihrt: 
In einem engen Rauehfang diirfen in der Regel nieht mehr als drei 
Feuerungen geleitet werden;· ausnahmsweise kann die Einmiindung 
einer groBeren Zahl von Feuerungen bewilligt werden, wenn fiir jede 
weitere Einmiindung eine QuerschnittsvergroBerung von 80 cm2 ein
tritt; es soli jedoeh hierbei das Verhaltnis 1: Ph nieht wesentlieh iiber
sehritten werden. Die Einmiindung von Feuerstellen versehiedener 
Gesehosse und Wohnungen in einen engen Rauehfang ist ver
boten. Die Zusammenziehung mehrerer Rauehfange zu einem 
Sammelsehlauehe ist ebenfalls verboten. Die Rauehziige sollen mog
liehst lotreeht gefiihrt werden; unvermeidliehe Abweiehungen von 
der Lotreehten (Ziehungen oder Sehleifungen) sollen einen Winkel 
von 300 (mit der Lotreehten) nicht iibersteigen. Ausnahmsweise 
bewilligte starkere Abweiehungen bedingen die Anbringung eines 
Putztiirehens am oberen Bruehpunkte. AIle engen Rauehfange miissen 
am unteren Ende und am Daehboden (allfallig aueh iiber Dach) 
mit in allgemein zugangliehen Raumen angeordneten Putztiirehen 
versehen sein. Zwischen Holzwerk und liehtem Querschnitte muB 
mindestens ein 12 em starker Ziegelkorper verbleiben, an dessen AuBen
seite zur Sieherung des Fugenversehlusses ein Dachziegel oder eine 
sonst feuerbestandige Verkleidung anzubringen ist. Frei gefiihrte 
Poterien (quadratisehe Ton- oder Eternitrohre) miissen vom Holz 
werke mindestens 15 em entfernt bleiben. Die Ausmiindung muB 
von der eigenen und benaehbarten Daehflaehe wenigstens 1 m entfernt 
sein2) und naheliegende Fensterstiirze wenigstens 3 m iiberragen. Bei 
mehr als drei Geschossen ist das Rauehfangmauerwerk wenigstens 51 em 
stark auszufiihren. 

Die Einmiindung von Gasfeuerungsa bziigen in Rauehfange fester 
Brennstoffeuerungen ist laut Gasregulativ vom Jahre 1906 zulassig. Es 
empfiehlt sieh jedoeh, Gasfeuerungen stets mit eigenen Abziigen zu ver
sehen. Uberdies ist zu beachten: AIle Rauehfange sollen womoglieh bis 
in den Keller hinabgefiihrt werden; das Rauehfangmauerwerk ist am 
Daehboden roh zu verputzen (allfallig zu verbramen) und iiber Daeh in 
Rohziegelmauerwerk herzustellen. Die Rauehfangausmiindung soli 
den Daehfirst wenigstens 30 em iiberragen; daher Rauehfanggruppen 
nahe dem First anordnen. 

1) DIN 1963 fordert das Verfugen, Berappen oder Putzen des Innern. 
2) Senkrecht zur Dachneigung gemessen. 
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Die Verbindung zwischen Feuerung und Schornstein wird Fuchs, 
der von der Einmiindung abwarts reichende Teil des Schornsteins kalter 
Schlauch genannt. . 

Zur Verbesserung des Zuges schlecht ziehender Rauchfange konnen 
mit meist gutemErfolge Schornsteinaufsatze verwendet werden. Die

In Osterreich iibliche 
Darsteilung. 

a.) "b) 

o 121 ~ 

Darsteilung nach DIN 1356 
a) feste Brennstoffe, b) Gas. 

Abb.29. 

selben sind entweder aus 
Steinzeug, Eternit oder 
rostgeschutztem Bleche 
hergestellt: J 0 h n s dreh
bare und feststehende 

Schornsteinaufsatze, 
Rotor-Rauchhauben usw. 
Die grundriBliche Dar
stellung der Rauchfange 
ist aus den nachfolgenden 
Abbildungen ersichtlich. 

Die Schornsteine sind der GeschoBzugehOrigkeit entsprechend zu be
zeichnen. Siehe Abb.29. 

Scheidewande .aus Ziegeln. 
Halbsteinstarke Ziegelwande (12 oder 15 cm) im Lauferverbande 

oder mit aufgestellten (auf die schmale Kante gestellten) Ziegeln, 6,5 cm 
stark. Letztere sind stets in Zement- oder verlangertem Zementmortel 

zu mauern; zur Erhohung der Standsicherheit sind II 6,5 cm Ziegelwande mit Flacheisen in der Mindeststarke 
von 3 X 20 mm in jeder dritten oder vierten Schar 

. zu bewehren. Der Katonaverband vermeidet durch
gehende Lagerfugen und vermindert dadurch die Aus
knickgefahr. Abb. 30. Eine freitragende Bauart be

Abb. 30. wehrter Ziegelwande stellt die PruBwand dar; s. 
auch S.72. 

Die angefiihrten Wande diirfen nicht belastet werden und sind nicht 
"freitragend"; sie bediirfen einer Unterstutzung durch Wande, Unter
zuge, Trager o. dgl. 

Ebenso durfen die verschiedenen Dunnwandhohlziegelwande (Oka-, 
IFA-, Wabenhohlziegelwande usw.) nicht belastet werden; sie bediirfen 
jedoch keiner besonderen Unterstutzungen. Sind sie langer als 6 m und 
hoher als 4 m, so sind sie je nach der Rillenbildung mit 3 X 20 mm Flacheisen 
oder 5 mm Rundeisen zu bewehren und, sofern sie langer als 8 m sind, 
durch Pfeiler, Walztrage u. dgl. zweckmaBig zu versteifen. Als Trennungs
wande verschiedener Wohnungen oder Betriebe sind solche Diinnwand
ziegelwande nur dann zugelassen, wenn sie in den Fugen bewehrt sind. 

b) Aus ungebrannten kunstlichen Steinen. 

AuBenmauern: 
AuBer Kalksand- und Schlackenziegel (s. d.) kommen in 

Betracht: 
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Isostonebausteine: Bei einer Mauerstarke b = 25 em fiir AuBen
mauern zulassig, wenn die Gebaudehohe ~ als 12 m und die freie Mauer
hOhe h :s 4 mist. Die zulassige Druekbeanspruehung bei freier Mauer
hOhe h < 3 mist mit 7 kg/emz anzunehmen; bei freier Mauerhohe bis 4 m 
ist die zulassige Druekbeanspruehung mit dem Werte x = 1,90 - 0,075h/ b 
abzumindern, wobei h und b in Zentimetern einzusetzen sind. Als Binde
mittel ist Portlandzementmortel zu verwenden. In jedem Gesehosse ist 
ein Betonrost von wenigstens 15 em Hohe anzuordnen. Die Hohlraume 
der Gebaudedeeken und dazwisehenliegende Hohlraume im Hoehst
abstande von 7 m sind auszubetonieren und naeh Erfordernis zu be
wehren. 

Zellen betonsteine: Fiir tragende AuBenmauern hoehstens zwei
gesehossiger Gebaude mit der Wandstarke ~ 20 em unter bestimmten 
Voraussetzungen zulassig, wenn das Raumgewieht des ZeUenbetons 
~ 1000 kg/rn3• 

Seheidewande: 
Die Wandplatten sind VoU auf Fug zu versetzen und greifen bei den 

Maueransehliissen in 3-5 em tiefe Mauernuten ein. 
FUr selbstandige Seheidewande kommen nur Starken von 5 em und 

mehr in Betraeht. 
Freitragende Wande: 
Gipsdielen: In Betraeht kommende Starken 5 und 7 em; in Gips

mortel zu versetzen; als W ohnungstrennungswande nieht zugelassen. 
Porolith: Starken 5, 7, 10 und 14 em; in Gipsmortel zu versetzen. 

Ohne Versteifung hoehstens 6 m lang und 3,5 m hoeh. 
HerakIith: Starken 5, 7,5, 10 em; in WeiBkalk-, Gipskalk- oder 

Gipsmortel zu versetzen; Fugen zweekmaBig mit Gewebestreifen ban
dagieren; bei Hohen iiber 3 m lotreehte Drahtverspannung in 1,5 bis 2 m 
Entfernung zu empfehlen. 

In den Starken 10 und 12,5 em als Trennungswande zugelassen. 
Primanit: 5, 7,5 em stark; in verlangertem Zementmortel zu ver

setzen; Bandagieren der Fugen zu empfehlen. In der Starke von 10 em 
als Trennungswande zugelassen. 

Korkstein: Starken 5, 6 und 8 em; die Platten werden untereinander 
mit Drahtstiften verbunden und in Gipsmortel versetzt. 

K.-B.-Platten: Starken 5, 6, 8 em, Hohlplatten 6-12 em; wie 
Korksteinplatten zu versetzen. In 8 em Starke mit beiderseitigem Ver
putz (zusammen 10 em) als Trennungswande zugelassen. 

Neusiedlerplatten: Starken 5 und 7 em; zulassig fiir hoehstens 6m 
lange und 4,5 m hohe Zwisehenwande. Mit 7 em Starke aueh als Tren
nungswande zugelassen. An den PlattenstoBen Gewebebandagen zu 
empfehlen. 

SiIiglitplatten: Starken 5, 7,5 und 10 em fiir hOehstens 6 m lange 
und 4 m hohe Wande zulassig. Die Platten sind mit Kalkzementmortel 
VoU auf Fug zu versetzen. In 10 em Starke beiderseits 1,5 em dick ver
putzt als Trennungswande zugelassen. 
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Nicht freitragende Wande: 
Gipsschlackenplatten: In Betracht kommende Starken: 5, 7 und 

10 cm. Mit Gipsmortel zu versetzen. 

2. Mauern aus natiirlichen Steinen. 
a) Bruchsteinmauerwerk. 

Nach Bearbeitung und Form der Steine einerseits und ihrer Lage zu-
einander anderseits unterscheidet man: 

1. Gewohnliches BruchsteinmauerWerk} s. auch 
2. Zyklopen- oder Polygonmauerwerk ONORMB 3107. 
3. Schicht- oder Hackelsteinmauerwerk 

Das gewohnliche Bruchsteinmauerwerk wird aus unregelmaBigen, 
,unbearbeiteten oder fast unbearbeiteten, in der Mehrzahl aus moglichst 
parallelepipedischen Steinen bestehend im Verbande gebildet. Laufer 
und Binder wechseln ungleichmaBig ab; durchlaufende Lagerfugen 
kommen wegen der unregelmaBigen Gestalt der einzelnen Steine nieht 
in Betraeht. Nester sind dureh kleinere Steine auszufiillen. In AuBen
mauern sind dureh die ganze Mauerstarke durchreiehende Binder wegen 
der leieht entstehenden nassen Fleeken auf der Innenwandflaehe zu ver
meiden. Je naeh der zu erfiillenden Aufgabe des Mauerwerkes ist WeiB
kalk-, verlangerter Zement- oder Zementmortel zu verwenden. Die 
einzelnen Steine sollen nieht zu geringe Hohe (groBer als 20 em) auf
weisen und unter Beaehtung ihres natiirliehen Lagers versetzt werden. 
Etwa aIle 80 em ist das Mauerwerk der Hohe naeh abzugleiehen. 

Das Zyklopen- oder Polygonmauerwerk ist durch die ballen
formige, polygonale Gestalt der einzelnen Steine gekennzeiehnet. Es 
werden meist nieht lagerhafte Steine verwendet, die auf etwa 15 em Tiefe 
vom Mauerhaupt an den StoBflaehen bearbeitet werden. Durehgehende 
Lagerfugen sind, dureh die Form der Steine bedingt, vollkommen auBer 
Betraeht gelassen. Als Bindemittel dienen verlangerte Zement- oder 
Zementmortel, seltener WeiBkalkmortel. 

Sehieht- oder Haekelsteinmauerwerk wird aus lagerhaften, 
roh bearbeiteten Steinen gebildet, deren Lagerflaehen mogliehst eben 
und waagreeht und deren StoBflaehen mehr oder minder lotreeht je auf 
mindestens 10 bis 15 em Tiefe bearbeitet sind. Die Grundregeln, die 
Steine Voll auf Fug zu legen und mogliehst viele Binder im Weehsel mit 
Laufern anzuordnen, gilt aueh bei dieser Mauerwerkart. Die Lagerfugen 
laufen dureh, konnen aber ab und zu dureh einen zwei Sehiehten hohen 
Stein durehbroehen sein. Die Sehichten sollen nieht niederer als 20 em 
gewahlt werden. Bindemittel: Verlangerter Zement- oder Zementmortel, 
allfallig aueh WeiBkalkmortel. 

Das Bruehsteinmauerwerk findet in Gegenden reiehen Steinvor
kommens vornehmlieh fiir Futtermauern (Polygon- und Sehiehtmauer
werk), fiir Fundament- und Soekelmauerwerk (gewohnliehes Bruehstein
und Sehiehtmauerwerk), aber aueh fiir aufgehendes Mauerwerk Ver-
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wendung. Die letztgenannte Anwendung bleibt wohl meist nur auf 
Gegenden beschrankt, in denen die Zubringung anderen Materials 
betrachtliche Mehrkosten verursacht und die Mangel kalter Raum'e, 
"schwitzender" Wande und mehrere andere in Kauf genommen werden. 

Zulassige Druekbeanspruchung des Bruchsteinmauerwerkes. 
(ONORM B 2102.) 

Art des Bruehsteinmauerwerkes I kg/em2 

Gewohnliches Bruchsteinmauerwerk 1.rod gemisehtes Mauerwerk in 
WeiJ3kalkmortel .......................................... . 6 

Lagerhaftes Bruchsteinmauerwerk und gemischtes Mauerwerk in 
Kalkzementmortel ......................................... . 9 

Bruchsteinmauerwerk aus zugerichteten Steinen in Kalkzement-
mortel. ................................................... . 12 

Sehiehtmauerwerk aus zugerichteten Bruchsteinen mit durch-
laufenden Lagerfugen in Kalkzementmortel .................. . 18 

GUltig fUr Mauern und Pfeiler, deren geringste Dicke :> 40 em 1.rod 
? 1/6 der Hohe. 

b) Quadermauerwerk. 

Das Quader- (Werkstein-) Mauerwerk wird aus Werksteinen mit rein 
und scharfkantig bearbeiteten Lager- und StoBflachen gebildet, deren 
Sichtflachen je nach dem erwiinschtenAuBern mit Rustika und Spiegel 
versehen odeI' scharriert; gekronelt, gestockt, geschliffen usw. 
steinmetzmaBig behandelt werden. Die Lagerfugen laufen vollkommen 
waagrecht durch. Auf die RegelmaBigkeit del' Verbandes ist besonders 
achtzuhaben. Die Lagerfugen sind 5 mm, die StoBfugen 3 mm stark zu 
halten. Die lagerhafte Versetzung del' Steine ist wie bei jedem Natur
steinmauerwerk strenge zu beachten. Lagerflachen im Bruche bezeichnen 
lassen! Abblatterungen und Verwitterungen sind haufig die Folgen fehler
hafter Versetzung. Auch die Verwendung fUr das betreffende Steinmaterial 
ungeeigneter Mortel kann zu iiblen Erfahrungen fUhren. Es empfiehlt 
sich, in Zweifelfallen stets einen Gesteinsfachmann zu Rate zu ziehen. 

Das Quadermauerwerk kann durchgehend als voiles Quadermauer
werk odeI' als Verblendmauerwerk ausgefUhrt werden. Wegen del' hohen 
Kosten und mancher Nachteile, die ein durchgehendes Steinmauerwerk 
fUr Aufenthaltsraume mit sich bringt, wird, sofern eine Ansichtsflache 
aus Naturstein angestrebt ist, eine Verblendung in Natursteinen durch
gefUhrt und das tragende Mauerwerk aus Ziegeln gebildet. Je nach ihrer 
Starke kann diese Verblendung auch mit zum Tragen herangezogen 
werden. Plattenverkleidungen diirfen l,licht belastet werden; sie sind 
durch Entlastungsfugen zu schiitzen. 

Tragende Verkleidungen greifen verbandgerecht in das Hinterfiillungs
mauerwerk, das mit del' Verkleidung aufzumauern ist, ein. Starkere 
Platten miissen durch Klammern, SchlieBen odeI' Anker mit dem Hinter-

Mohr, Hoehbau. 6 
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fiiilungsmauerwerk verbunden werden. Eiserne Verbindungsmittel sind 
unbedingt zu vermeiden; die nicht zu umgehende Rostbildung mit 
ihrer sehr. erheblichen VolumenvergroBerung fiihrt zu katastrophalen 
Schaden, abgesehen davon, daB auch Verfarbungen infolge Diffusion 
eintreten konnen. Statt des Eisens daher Bronze oder Kupfer verwenden! 

Auch die Verkittung der Klammern erfordert wie die Verkittung der 
Platten besondere Vorsicht in der Wahl der Bindemittel. 

Zweckwidrige Wahl des Steinmaterials in bezug auf atmospharische 
und chemische Einfliisse und technisch unsachgemaBe Verarbeitung haben 
wiederholt zu sehr schweren Schaden gefiihrt. 

Mauern aus natiirlichen Steinen in Verbindung mit kiinst
lichen Stein en. 

Gemischtes Mauerwerk. 
Es besteht aus gewohnlichem Bruchsteinmauerwerk, das nach je 

zirka 80 cm Hohe mit 2-3 waagrecht durchlaufenden, in regelrechtem 
Verbande verlegten Ziegelscharen abgeglichen wird. In diesem Faile 
werden auch die Gewande der Offnungen und ausspringende Ecken der 
Gebaude meist in Ziegel gemauert. 

fiber die zulassigen Beanspruchungen siehe die Zusammenstellung 
auf S.81. 

3. Mauern und Wande aus Beton und Eisenbeton. 

Siehe ONORM B 2011, Techn. Vorschriften fiir Bauleistungen; Beton
und Eisenbetonarbeiten, 

B 2300, Beton; Bestimmungen fiir AusfUhrung von Bau
werken, 

B 2302, Eisenbeton; Berechnung und AusfUhrung von 
Tragwerken, 

B 2303, Beton und Eisenbeton; Probewiirfel und Probe
balken, 

B 3311, Portlandzement, 
B 3111 und B 3112, FluBstahl, 

bzw. DIN 1967, Vergebung von Leistungen und Lieferungen; 
Beton- und Eisenbetonarbeiten, 

1045, Bestimmungen fiir Ausfiihrung von Bauwerken 
aus Eisenbeton, 

1047, Bestimmungen flir Ausfiihrung von Bauwerken 
aus Beton, 

1048, Bestimmungen fUr Druckversuche an Wiirfeln 
bei Ausfiihrung von Bauwerken aus Beton und 
Eisenbeton, ferner: 
Deutsche Normen fUr einheitliche Lieferung und 
Priifung von Portlandzement, Eisenportlandze
ment, Hochofenzement und TraB. 

Siehe ferner: "Baustoffe". 
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Allgemeines. 

Zur Ausfiihrung von Beton- und Eisenbetonbauwerken darf nur 
langsam bindender Portlandzement· oder ein diesem gleichwertiger, den 
geltenden Normen entsprechender Zement verwendet werden. 

In 1 mS fertig verarbeiteten Beton miissen bei tragenden unbewehrten 
Teilen eines Bauwerkes wenigstens 120 kg, bei Eisenbetontragwerken 
wenigstens 300 kg Zement enthalten sein; diese Zementmenge kann, 
sofern das Bauwerk dem EinfluB von Niederschlagen und Feuchtigkeit 
entzogen bleibt, auf 100 bzw. 270 kg herabgemindert werden. Ebenso 
konnen bei Betonkorpern groBerer Abmessungen, deren Beanspruchungen 
wesentlich unter den zulassigen Werten verbleiben, eine geringere Menge 
Zementes zugestanden werden. 

Zu gewohnlichen Eisenbetonhochbauten ist Stahl St 37.11, fiir 
auBergewohnliche St 37.12 zu verwenden; zur Bewehrung unterge
ordneter riichttragender Bauteile kann auch St 00.11 herangezogen 
werden.1) 

Die Bewehrung ist in planmaBiger Form richtig einzulegen und 
festzuhalten. Der Beton ist bei allen Beton- und Eisenbetonbauwerken 
vor Beginn der Ausfiihrung oder wahrend des Betonierens zu erproben 
und dessen Druckfestigkeit nachzuweisen. Die Priifung erfolgt nach 
ONORM B 2303 bzw. DIN 1048. 

Die Herstellung von Eisenbetonbauten darf nur durch Fachleute er
folgen, deren Kenntnisse eine sorgfaltige und sachgemaBe Ausfiihrung 
gewahrleisten. 

Die zulassigen Beanspruchungen wurden im Abschnitte "Bau
stoffe", Beton und Eisenbeton besprochen. Der beabsichtigte Beginn 
der Betonierung in jedem Geschosse ist ebenso wie der Wiederbeginn 
der Arbeiten nach langerem Froste der Baubehorde spatestens 48 Stunden 
vorher schriftlich anzuzeigen. 

Herstellung der Mauern und Wande. 

Einheitliche Beton- und Eisenbetonmauern und -wande finden im 
Hochbau eine weitverzweigte, durch Einzeleigenschaften der Baustoffe 
und die Art der Herstellung der Wande zum Teil eingeengte An
wendung. 

Der Ki e s bet on ist wegen seines graBen Warmehaltungsvermogens 
fiir AuBenmauern des Wohnungsbaues nicht geeignet; die Feuchtigkeit 
der Raumluft schlagt sich an den Innenflachen der Mauern nieder und 
die Ralime wirken kalt; dazu treten die Nichtnagelbarkeit des Kies
betons und die bei Errichtung von Betonwanden unerlaBlichen Schalungs
kosten, die die Herstellung mehr oder minder ausschlaggebend belasten. 
Giinstige Erscheinungen vermogen aber anderseits solche Nachteile unter 
Umstanden in solchem AusmaBe zu beeinflussen, daB die Nachteile den 
Vorteilen gegeniiber nicht mehr bestimmend ins Gewicht fallen. 

1) Siehe Fu13note auf Seite 29. 

6* 
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Es zeigt sich dies z. B. bei der den Schalungskosten etwa gegeniiber
zustellenden verbilligten Gewinnung geeigneten Sand- und Schotter
materials auf der Baustelle und dessen Verwendung zur Errichtung der 
Betonmauern des Kellers, bei welchen das gute Warmeleitungsvermogen 
des Betons nicht als Nachteil, die hohe Druckfestigkeit aber vorteilhaft 
zur Auswirkung gelangt . 

. Als Mischungsverhaltnis kann fiir solche Kiesbetonmauern -
ohne hierdurch einer statischen Untersuchung im jeweiligen Faile etwa 
vorzugreifen - im Mittel 1 R. T. Zement auf 6-8 R. T. Sand und Kies in 
Betracht gezogen werden. Fundamentmauerwerk gewohnlicher Be
lastung rund 1: 10 bis 1 : 14. 

Zur Herstellung des Tagmauerwerkes im Wohnungsbau ist der Kies
beton, wie oben erwahnt, nicht geeignet. 

Hingegen wurden mit monolithen Leichtbetonwanden von 
'26-30 cm Starke insbesondere im Deutschen Reiche durchaus giinstige 
Erfahrungen gemacht, obgleich auch in diesem Faile die ZweckmaBigkeit 
von der richtigen Wahl des Baustoffes und der sparsamen Herstellung 
der Schalungen abhangen wird. ' 

Bimsbeton z. B. eignet sich hierzu seines hohen Wassergehaltes 
wegen weniger als etwa Schlacken- oder Synthoporitbeton; die 
Mischung von Kies- und Leichtbeton hat sich, abgesehen von der 
Schwierigkeit der Herstellung innerhalb eines Korpers, wegen der durch 
verschiedene Warmeausdehnungen hervorgerufenen Rissebildung nicht 
bewahrt. 

Als erprobte Mischungsverhaltnisse fiir tragende Leichtbetonwande 
seien nach einer Aufstellung von Dipl.-Ing. WeiB, Berlin, angefiihrt: 

Thermosit : Sand : Beton: R. T. . . . . 1: 2 : 4 bis 1: 2 : 8; Wiirfel
festigkeit: 112 bzw. 48 kgjcm2• 

Synthoporit : Sand: Beton: R. T. .... 1: 2: 7; Wiirfelfestigkeit: 
66 kgjcm2• 

Kohlenschlacken: Sand: Beton: R. T ..... 1: 2: 10; Wiirfelfestig-
keit: 40 kgjcm2• ' 

Bei allen Betonwanden spielen die Kosten der Schalung eine wesent
liehe Rolle. 

Die Riistungen und SehE\-lungen sind tragfahig auszufiihren; sie 
miissen geniigend steif sein und sich ohne Erschiitterung des Tragwerkes 
entfernen lassen. Vor dem Einbringen des Betons sind die Sehalungen zu 
reinigen und dem Wetter gemaB anzunassen. Die Abmessungen und das 
Verhalten sind vor Beginn der Betonierungen und wahrend derselben zu 
iiberpriifen. Kein Bauteil darf vor ausreiehender Erhartung des Betons 
ausgesehalt ,werden. Bis dahin sind die Bauteile feueht zu halten, vor 
Ersehiitterungen, Besehadigungen und vorzeitigem Austroeknen sowie 
vor Frost und Regen zu sehiitzen. 

Bei giinstiger Witterung (niedrigster Warmegrad +4°) gelten im all
gemeinen folgende Aussehalungsfristen: 
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Fiir die seitliche 
Fiir die Schalung der Fiir die 

Stiitzender tragende 
Balken und 

Fiir die 

Bel Verwendung von I Balken, Schalung 
weitge-

Schalung der 
Preiler und Stiitzen von Ge· Deckenplatten 

Stiitzen 'und Pfeiler wOlben spannten aus Eisenbeton 
aus Beton \ aus Eisen· aus Beton Decken· 

beton platten 

Portlandzement oder 
gleichwertigem Ze· 
ment mindestens ... 4 Tage 4 Wochen 10 Tage 

Friibhochfestem Port· 
landzement minde· 
stens ............. 2 Tage 2 Wochen 5 Tage 

Frosttage diirfen in obigen Fristen nicht eingerechnet werden. Vor· 
zeitiges Ausschalen kann unter Umstanden mit besonderer Genehmigung 
und bei nachgewiesener vorgeschriebener Sicherheit ausnahmsweise ge
wahrt werden. Die be-
absichtigte Ausschalung 
ist der BaubehOrde spate. 
stens 48 Stunden vorher 
schriftlich anzuzeigen. 

Die Schalung der Mau· 
ern und Wande kann auf 
vielerlei Art bewirkt wer
den. Sie besteht im all· 
gemeinen (Abb. 31) aus 
waagrecht in der beabsich
tigten Mauerstarke an
geordneten Bohlen, die 
durch lotrechte Stiele ge-

a. Abstandhalter 
7J O/'alrfschlinge 
c Ankersfein 
tl Spannho/z 
e Keilloch 
f Pf'lock 
fl Kell 

#c 
- ----- -. : ....... - ~ 

Abb. 31. 

. stiitzt und durch geeignete Ma13nahmen in der gegebenen Entfernung 
gehalten werden. Die Stiele sind entsprechend abzusteifen. Je weni· 
ger Verschnitt und Nagelung die einzelnen Bestandteile beeintrach· 
tigen und je haufiger dieselben Elemente wieder verwendet werden 
k6nnen, desto wirtschaftlicher gestaltet sich die Schalung. So dienen 
durch die Lagerfugen der Bohlen greifende und in die Stiele geschlagene 
Fliigelkrampen zur Vermeidung der Nagelung der Bohlen oder bewahren 
DistanzhOlzer mit in die StoBfugen der Bohlen eingreifenden Flacheisen 
sowohl Bohlen als Stiele vor stets erneuerten Beschadigungen usw. Statt 
der Bohlen werden auch Holztafeln (Tafelschalung), Stahlblechformen, 
Lochbleche usw. verwendet, wobei stets eine m6glichst oftmalige Wieder
verwendung angestrebt wird. 

Die "Rapidschalung" verzichtet auf die Stiele. Die Verbindung 
der gegeniiberliegenden Bohlen erfolgt durch einen eisernen Anker mit 
einem Ankerstein aus Beton als Abstandhalter, die Befestigung des Ankers 
durch Verkeilung. Abb. 31 A. 
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Selbstandige durchlaufende Eisenbeton-AuBenwande 
kommen im Hausbau im allgemeinen selten zur Ausfiihrung; haufiger im 
Industriebau als diinne Wandtafeln, die in tragende Skelette eingegliedert 

2~/H a. 

~~ 
--- 5/J ---¢- 56 __ 56 ---> 
8e1onhohlbloclislein 

. m 
·Ansicht Scnni# 

=~~. 
fJl'Und;;iJ 611 8Iech-/(leltersch&. 

Abb. 32. 
b Geriefte Leichtbetondielen. 

Bauweise Kilgus. 

werden,oder als AuBenabschliisse von Silos, 
Kohlenbunkern, FliissigkeitsbeMltern und 
dergleichen. 

Eine Gruppe fiir sich bilden die nicht
monolithen Betonwande, das sind solche, 
die aus Betonsteinen allein oder aus tra
genden Eisenbetonstiitzen mit zwischen
gelagerten Steinen oder Platten gebildet 
werden (Eisen betonskelett bau weise). 
GeschoBweise durchlaufende Eisenbeton
roste oder rahmenartig mit den Eisen
betonsaulen verbundene bewehrte Wand
trager der Skelettbauweise iibernehmen 
die Versteifung und die Lastverteilung 
bzw. die Uberleitung der Lasten auf die 
Stiitzen; die Deckenkonstruktionen iiber
nehmen die Ubertragung der Windkrii.fte auf 
hierzu ausgebildete Windversteifungswande. 

1m Eisenbetonskelettbau lassen sich dem 
~beitsgang entsprechend zwei Gruppen der Ausfiihrung unterscheiden, 
und zwar eine Gruppe, bei welcher zuerst das Gerippe hergestellt wird 
und dann die Ausfachung erfolgt (Abb.32), und eine zweite Gruppe, 
bei welcher zuerst die selbsttragenden Wande schichtenweise ausge

fiihrt und die Bewehrung und der Beton 
in ausgesparte Hohlraume eingebracht 
werden. Abb. 33. ii'IJ/2/J t 

/ !ll 
J 

Das Schwinden des Betons und seine 
Warmeausdehnung erfordern· die Anord
nung von Dehnfugen in Hochstabstanden 

Abb. 33. Thermositbimsbetonplatten. von etwa 40 m. 
Bauweise Dr. lug. Dr a c h. Zur Erzielung einheitlicher Putzfiachen 

und zur Unterbrechung der Kaltebriicken 
empfieWt es sich, die Eisenbetonstiitzen mit dem fiir die Ausfachung 
verwendeten Baustoffe zu ummanteln. 

Diinne Eisenbetonwande werden meist als Monierwande hergestellt; 
sie konnen bei entsprechender Verankerung in den seitlichen Mauern als 
selbsttragende Wande ausgefiihrt werden, sind in hohem MaBe feuer
bestandig und bieten erhOhten Schutz gegen Einbruch. 

Sie erhalten in der Regel ein in der Wandmitte befindliches Netz aus 
waagrechten (Tragstaben) und lotrechten (Verteilungseisen), meist 
6-12 mm starken Rundeisenstaben mit etwa 7-12 cm Maschenweite, 
deren waagrechte Eisen beiderseits womoglich etwa 10 cm in die an
schlieBenden Mauern eingreifen sollen. An den Kreuzungsstellen der 
Trag- und Verteilungseisen sind die Stabe mit Draht verbunden. Derlei 
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Wande erhalten mit dem beiderseitigen Verputze meist nur eine Starke 
von 5-6 cm. Sie bediirfen nur einseitiger Schalung; der feinkornige 
Beton wird mit der Kelle angeworfen und angepreBt oder im Torkret
verfahren angeblasen. GroBere Wandstarken werden meist zwischen zwei 
Schalungen gegossen. 

Diinne Eisenbetonwande nach dem WayBschen Verfahren be
sitzen gleichfal1s ein Rundeisennetz, dessen Tragstabe jedoch mit einem 
Stich nach aufwarts verlaufen. 

Wande im System Henhebique zeigen die waagrechten Tragstabe 
in der Wandmitte und die zur Aufnahme waagrechter Krafte ausgebildeten 
lotrechten Stabe abwechselnd nahe den beiden Wandflachen. Diese 
Stabe sind iiberdies noch durch Flacheisenbiigel mit dem Betonkorper 
verbunden. Wande dieser Ausbildung bieten eine hohe Sicherheit gegen 
seitliche Ausbiegungen. 

Streckmetallbetonwande besitzen ein weitmaschiges, 10 mm 
starkes Rundeisengerippe, an das Streckmetalltafeln mit Draht gehangt 
werden. Ubliche Starken einschlieBlich Verputz 5-6 cm. Zur Aufnahme 
groBerer Kraftwirkungen sind solche Wande nicht geeignet; sie finden 
nur im Inneren von Gebauden Anwendung. 

4. Wiinde aus Holz und Holz mit anderen Baustoffen. 
Baustoffe S. 5 u. f. 

Allgemeines. 

Das Bauholz muB seiner Verwendung entsprechend ausgetrocknet, 
gerade gewachsen und gesund sein; Holz mit blauen Streifen und nagel
festen Rotstreifen darf verwendet werden. 

Sofern eine bestimmte Holzart nicht vorgeschrieben wird, ist Fichten-, 
Tannen- oder Kiefern- (Fohren-) Holz je nach Ortsgebrauch zu verwenden. 

Weitere Bestimmungen siehe in 
ONORM B 2015, Technische Vorschriften fiir Zimmermannsarbeiten, 
DIN 1990, Giitevorschriften fiir Holzhauser, 
DIN 1969, Technische Vorschriften fiir Bauleistungen. 
Wande, bei welchen dem Holze eine tragende Aufgabe zufallt, konnen 

je nach der Art der Lastaufnahme unterteilt werden in: 
Einheitliche Wande, die in ihrer ganzen Lange zur Aufnahme der 

Lasten geeignet sind (Blockwand), und 
Wande, die aus einem zur Lastaufnahme bestimmten Traggeriiste 

bestehen, dessen Hohlraume mit Holz oder anderen Baustoffen verschlos
sen wird (Standerwand oder Bohlenwand, Riegelwand oder Fach
werkswand). 

Uber die Zulassigkeit von Block- und Riegelwanden geben die 
einzelnen Bauordnungen beziigliche V orschriften; im allgemeinen sind 
sie als AuBenwande nur unter erleichterten Bedingungen und mit be
sonderer Bewilligung gestattet; als Zwischenwande mit beiderseitigem 
Verputze sind sie im allgemeinen zulassig; in unmittelbarer Nahe von 
Feuerungen und Kaminen ist jedoch massives Mauerwerk herzustellen. 
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Die Bauordnung fUr Wien bestimmt, daB Blockwande und feuer
bestandig ausgefachte oder verkleidete Riegelwande als AuBenabschluB 
bei allen Bauten voriibergehenden Bestandes im ganzen Stadtgebiete und 
bei Industriebauten und Bauten auf Lagerplatzen zulassig sind. Bei 
sonstigen Bauten dauernden Bestandes sind Blockwande gestattet, bei 
rreistehenden Gebauden mit hochstens zwei Hauptgesehossen und bei 
dreigesehossigen im obersten Gesehosse, Riegelwande wie vor bei allen 
Bauten auf Griinland, bei hoehstens zwei Hauptgesehossen und im 
obersten. Gesehosse dreigesehossiger Bauten im ganzen Stadtgebiete und 
bei Gebauden der Bauklasse II (10,5-12 m Hohe) in ofiener Bauweise. 
Holzverkleidete Riegelwande sind fiir voriibergehende Bauten, ebenerdige 
Wohngebaude auf Griinland in offener Bauweise und im obersten Ge
sehosse hoehstens zweigesehossiger soleher Wohngebaude zulassig. 

Als Feuermauern sind derlei Wande laut Wiener Bauordnung unzu
lassig. Bei Bauten dauernden Bestandes sind die Sehwellen wenigstens 
15 em iiber den Erdboden zu legen und zu isolieren. Sind solehe Bauten 
aueh in der kalten Jahreszeit bewohnt, haben die Wande den Warme
schutz einer wenigstens 38 em starken Ziegelmauer zu gewahren. 

a) Die Bloekwand. 

Sie besteht aus waagreeht iibereinandergelegten Rund- oder Kant
hOlzern. Die eekbildenden und abz!Veigenden versteifenden Wande sind 
mit Holzverbindungen angesehlossen. 

Die zur Anwendlmg gelangenden Holzstarken sind sehr versehieden. 
GeringstmaBe von 12 X 12 em oder 12 X 16 em sollten nieht unter-

§88~~8US8 
3.) b) c) d.) e) f) 9) 11.) i) 

Abb. 34. 

sehritten werden. Die alten Bloekwandbauten der Alpenlander zeigen 
diese Starken meist sehr iibersehreitende Abmessungen. 

Rundholz und nur an den Lagerflaehen bearbeitetes Rundholz 
(Abb. 34a, 34 b) kommt bloB fiir untergeordnete Zweeke in Betraeht. 
Meist ist das Holz allseitig oder doeh an drei Seiten bearbeitet 
(Abb. 34e-34i). 

Zur Erzielung der Fugendiehtung werden die Unterseiten der Balken 
etwas ausgeholt und diese HohIraume dureh Lehm, Moos, Werg, Filz, 
geteerte Hanfstrieke u. dgl. gesehlossen, oder die Balken greifen, wie 
gegenwartig meist ausgefiihrt, mit Spundungen oder mit Feder und Nut 
ineinander. Abb.34f-34i. 

Die unterste Lage (Sehwelle) der Wandholzer liegt auf einem ge
mauerten, entspreehend fundierten Soekel auf, dessen Hohe zweek-
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maBig nicht unter 45 cm anzunehmen ist. Eine sachgemaBe IsoIierung 
der Schwelle ist ebenso zu beriicksichtigen wie eine wohliiberlegte, 
Schnee- und Wasserablagerung vermeidende Uberleitung von der Wand 
zur Schwellen- und SockeHlucht. FUr die Schwelle empfiehlt es sich, 

a.) 0) c) d) e) 
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Abb. 35. 

mogIichst harzreiches Holz (Larche oder Kiefer) zu verwenden; Kern
seite nach unten legen. 

Bei langen Wanden miissen die Balken gestoBen werden; die StoBe 
in den aufeinanderIiegenden Balken sind zu versetzen. Ausbildung 
stumpf (a), mit ZapfenstoB (b), mit geradem (c), schragem (d) oder 
Hakenblatt (e). Abb.35. 

tJberblattungen tJberschneidung 
Abb. 36. 

Zapfen mit Keilen 

Die Balken werden mit 3 cm dicken und rund 15 cm langen Diibeln 
aus Larchen~ oder Eichenholz oder auch durch Spundungen und Feder 
und Nut gegen Verschiebungen gesichert. 

An den Gebaudeecken kommen fiir die Verbindungen der Balken 
U b e r b 1 a t tun g e n, U b e r s c h n e i dun g e n, V e r k a m m u n g e n oder 

Einfache Weill- bzw. Schwalbenschwanz- Schwalbenschwanz-
tJberblattung ilberblattung blatt mit Brilstung 

Abb. 37. 

tJberbl~ttung mit 
Vorkopf 

fiir die Schwellen auch die Verbindung mit Zapfen mit Keilen in 
Betracht. Abb.36. Uberblattungen miissen verdiibelt werden. 

Die Zwischenwande schIieBen mit geraden oder mit WeiB- oder 
Schwalbenschwanzverblattungen mit oder ohne Briistung oder 
mit Verkammungen an die AuBenwande an. (Abb.37). 

Bei Deckenbalken empfiehlt es sich, sie am Auflager mit einfacher 
Uberschneidung oder Verkammung mit den Wandbalken zu ver-
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binden; die Lucken konnen sodann mit in Nuten eingreifenden Balken
stucken geschlossen werden. Abb. 38. 

Als lotrechte Tur- und Fenstergewiinde (Abb.39) werden in die 
oberen und unteren Balken mit Zapfen eingreifende Stiele S angeordnet, 
die gegen die Wandseiten mit durchgehenden Nuten N versehen sind; 
in diese Nuten greifen die waagrechten Wandbalken B mit Zapfen ein. 
Die oberen Zapfen sind als Schwebezapfen Sz oder Blattzapfen Bz 
auszufiihren, die den unvermeidlichen Setzungen infolge des Schwindens1) 

Rechnung tragen. Die Setzung betragt im Mittel 3-4 cm pro Meter. 
Blockwandbauten setzen - sollen sie den anzustellenden Forderungen 

entsprechen - die Verwendung guten Holzes und gute Werkmanns
arbeit voraus. Solide ausgefuhrte solche Bauten haben sehr lange Lebens
dauer, bieten dem Warmeschutz bestentsprechende, wohnliche Raume 

Sz 

s 

AI 

Abb. 38. Abb. 39. 

und ermoglichen eine sehr wirkungs- und reizvolle Gestaltung. Die zahl
reichen Beispiele der Alpen- und nordischen Lander bekraftigen dies 
in uberzeugender Weise. " 

Die Innenflachen der Blockwande werden zweckmaBig mit gehobelten 
Schalungen verkleidet; vor Verputzungen der Blockwandflachen, nament
lich noch nicht vollig ausgetrockneter, ist der unvermeidlichen Risse
bildungen wegen abzuraten. 

b) Die Standerwand und die Fachwerkswand. 

Allgemeines. 

Beiden Wandbildungen gemeinsam ist die Gliederung in ein tragendes 
Gerust und in die Ausfachung der zwischen den Gerustteilen verblei
benden Lucken. Erfolgt die Ausfachung durch in das Traggerust ein
greifende Bohlen (Abb.40 u. 44), spricht man von der Standerwand im 
engeren Sinne oder der Bohlenwand, erfolgt der WandverschluB durcb 
Ausmauerung oder Verkleidung irgendwelcher Art, spricht man von einer 
Fachwerks- oder Riegelwand. Abb.41. 

1) J e nach der Trockenheit des Holzes ist mit einem Schwinden in der 
Spiegel- bzw. Umfangsrichtung von 2-8%, parallel zur Faser mit 0,07 
bis 0,08% zu rechnen. 
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Das Traggeriist besteht aus den waagrechten Schwellen (Grund
schwellen) S-S, den lotrechten Standern oder Stielen (Pfosten) P 
und den waagrechten, die Wand nachoben abschlieBenden und die 
Deckenbalken aufnehmenden Ramholzern R-R. Die Sicherung der 
Unverschieblichkeit wird in der Standerwand dmch die in die Stander 
eingeschobenen Bohlen und alifallig dmch Biige oder Knaggen K, in 

If If f( /( /( /( 

l? l? R 
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P P ST 

BRI 

s S S 
K /( K 

Abb. 40. Standerwand. Abb. 41. Riegelwand, Fachwerkswand. 

der Fachwerkswand in der Regel dmch Stre ben St, alifallig durch 
Schragverschalungen bewirkt. Zwischen die Stander versetzte waag
rechte HOlzer, die entweder nur zur Versteifung oder auch zur Unter
teilung dienen, fiihren die Bezeichming Riegel Ri, die, wenn sie Fenster
und Tiirabschliisse bilden, als Brustriegel BRI oder Fenster- und 
Tiirsturzriegel F RI und T RI bezeichnet werden. 

Holzverbindungen: Schwellen: Stumpfe StOBe mit Klammern, 
Blatt, Hakenblatt, Uberblattungen, Zapfen mit Keilen (Abb. 35 u. 36); 

Gcrader cinfacher geachselter 
Zapfen Zapfen 

Abb. 42. 

ICreuz
zapfen 

Abb. 43. 

Stander und Schwellen: Einfache gerade Zapfen, geachselte Zapfen, 
Kreuzzapfen (Abb. 42); 

Stander und Ramholz: Zapfen (Standerwand: Schwebezapfen und 
Blattzapfen, Abb. 39); 

Strebe und Schwelle bzw. Ramholz: Versatzung ohne oder mit 
Zapfen (Abb. 43); 

Riegel und Stander: Versatzung. 
Auf gut isolierte Lagerung der Schwellen (Larche, Kiefer, alifallig 

Eiche, Kernseite nach unten) auf wenn moglich wenigstens 45 em hohen 
gemauerten Sockeln sowie auf sorgfaltige, Schnee- und Wasserablagerung 
vermeidende Sockelgestaltungen ist besondere Aufmerksamkeit zu ver
wenden. Abb.45. 
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Mehrgeschossige Anlagen wurden in der Vergangenheit meist 
durch das Ubereinanderstellen gleichgestalteter GeschoBwandsysteme 
geschaffen. Abb. 46 links. Es erscheinen in einer solchen Anlage eine ganze 
Reihe liegender Balken (Schwellen, Ramholzer, Deckenbalken), deren 

Abb. 44. Bohlenansfachnng einer Standerwand. Abb. 45. 

Schwindmasse summiert bei einer zweigeschossigen Anlage alten Systems 
im lYIittel etwa 5 em und mehr, bei einer dreigeschossigen Anlage im lYIittel 
etwa 7 em und mehr betragen konnen. 

Derartige Setzungen sind nicht nur riicksichtlich des Verputzes, 
sondern auch im Hinblick auf die solche Setzungen nicht mitmachenden 
Konstruktionsteile des Ausbaus (Scb,ornsteinpfeiler, Installationen usw.) 
bedenklich; hierzu treten die nicht selten oberflachlichen Ausfiihrungen 

Balken in Him
ansicht nnll 
Querschnitt. 

Balken in 
Liingsansicht. 

Abb. 46. 

c) 

'-------"~ 

der Holzverbindungen und die Verwendung von zu wenig ausgetrocknetem 
Holze, wodurch die Wiederholung alter Fachwerkswandkonstruktionen 
in der Gegenwart vielfach in lYIiBkredit geraten i~. 

Unzahlige Beispiele reizvoller Stander- und Fachwerksbauten aus 
vergangener Zeit geben Zeugnis von ihrem jahrhundertelangen Bestande 
und ihrem festen Gefiige. Aber es war eine andere Zeit, eine Zeit, die 
vor allem die Hast unserer Tage und auch nicht die Not der Gegenwart 
im gleichen MaBe kannte. Die reichliche Uberbemessung in friiherer 
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Zeit steht den bis zur Grenze der Zulassigkeit verringerten MaBen der 
Gegenwart, ein jahrelang abgelagertes Holz einem meist nicht geniigend 
ausgetrockneten Material mid liebevolle Werkmannsarbeit dem hastigen 
Einbau unserer Tage gegeniiber. Neue Wege sollten neuen Verhaltnissen 
Rechnung tragen, obgleich sich dort, wo solide Werkmannsarbeit - wie 
man sie erfreulicherweise insbesondere in den Alpengegenden auch heute 
noch vorfindet - und die Auswahl verlaBlich trockenen, gut abgelagerten 
und gesunden Holzes gegeben sind, auch in der Gegenwart mit den 
althergebrachten Konstruktionsmethoden gute Erfolge zu erzielen sind. 
Versuche, dIe Zahl liegender Holzer des mehr
geschossigen altartigen Fachwerkbaus zu ver· 
mindern, indem man das Ramholz des Unterge
schosses als Schwelle des Obergeschosses aus
bildete (Abb. 46 a) und die Deckenbalken ver
selbstandigte (Abb. 46 b) oder einzelne Stander 
(einfach oder verdoppelt) durch mehrere Ge
schosse durchfiihrte, die Zwischenstander stock
werksweise enden lieB und die Ramholzer als 
Riegel zwischen die hochgefiihrten Stander ein
fiigte (Abb. 46 c), zeitigten manche erhebliche 
Verbesserungen, fiihrten aber dennoch nicht 
immer zu befriedigenden Losungen. 

Vor etwa zehn J ahren hat man im 
Deutschen Reiche, durch amerikanische V or
bilder angeregt, begonnen, unter Preisgabe 
alter Handwerkskunst, dem Fachwerkbau 
wesentlich geanderte, den mechanisierten 
Gegenwartsverhaltnissen angepaBte Bedin-
gungen zugrunde zu legen, die zum sogenann- Abb.47. 

ten Gerippe- oder Skelettbau fiihrten. 
Dieser erstrebt: Weitmoglichste Ausschaltung der Setzungen mehr

geschossiger Fachwerkbauten, weitgehende Ausschaltung angearbeiteter 
Holzverbindungen und vollkommene Ausschaltung solcher umstandlicher 
Gestaltung, volle Ausnutzung der Holzquerschnitte bei weitmoglichster 
Verwendung von Bohlen, Ersetzung der bisher durch Holzverbindungen 
bewirkten Fixierungen durch Nagelung und Verschraubung. 

Aus der Vielheit der entstandenen Systeme seien die Frankbau
weise, Weberbauweise, Freiburger Bauweise, Fafabauweise 
und Gitterskelettbauweise angefiihrt und die Freiburger Bau
weise und die Gitterskelettbauweise im folgenden naher be
schrieben: 

Zum Unterschiede der nur aus schwachenPfosten (Bohlen, 45 X 100mm) 
und starkeren Brettern (35 X 170 mm) zusammengefiigten amerikanischen 
Skelettbauten wahlen die beiden nachfolgend erlauterten deutschen 
Systeme Kantholzer geringen Querschnitts. 

Freiburger Skelettbauweise. Abb.47. Sie besteht aus einer 
8jI2-cm-Eichenschwelle, bis zu 3 Geschossen durchlaufenden 12jI2-cm-
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Eehstandern1) und dureh 2 Gesehosse durehlaufenden 8/12-em-Zwisehen
standern. Abstand der Stiele 50 em. 1m ErdgesehoB erhalten die Stiele 
eine 2,5 X 12 em starke Bretterverstarkung, die an die Saulen genagelt 
wird und mit zum Tragen der zwischen die Stiele eingeza pften Riegel (12/14) 
dienen; auf diesen Riegem liegen die Deekenbalken des Erdgesehosses. In 
der Deekenh6he des zweiten Gesehosses lauft ein 12/14-em-Ramholz tiber 
die eingezapften Zwisehenstiele bis zu den dreigesehossigen Standern und 
wird in dieselben versatzt und ver
zapft. Dieses Ram dient als Sehwelle 
des dritten Gesehosses. Die Unver-

Abb. 48. Abb. 49. 

sehiebliehkeit wird dureh eine auBere Sehragsehalung unter 45° bewirkt. 
Gitterskelett ba u weise. 
Sie fiihrt ihren Namen von den an den Gebaudeeeken (Abb. 48) und 

in den Anfangspfeilern (Abb. 49) der Zwisehenwande angeordneten Gitter
stutzen, die eine gute und beaehtenswerte raumliehe Versteifung des 
Systems bewirken. 

Die dureh zwei oder drei Gesehosse durehlaufenden Stiele von 10/1Oem 
Starke stehen in 50 em Abstand auf einer 10 em breiten Sehwelle auf 
und werden in das Ramholz des obersten Gesehosses verzapft. Die 7,5 em 
breiten Riegel werden in 12-14 mm tiefe Nuten der Stiele stumpf ein-

1) Bei langeren Wanden laufen in etwa 6 m Abstand aueh Mittelstander 
dureh drei Geschosse durch. 
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geschoben und durch 24 mm starke, in voller Dicke in die Stiele einge
lassene Stegbretter gehalten. Bei den deckentragenden RiegeIn ergibt 
sich aus der Anordnung der 1-2 cm iiber die Riegeloberkante vor
tretenden Stegbretter die Moglichkeit 
der Aufkammung der Deckenbalken. 
Die Eckstander sind aus verschraubten 
Doppelholzern 10/10 oder 10/10 und 
10/15 cm gebildet; sie werden mit 
den benachbarten Saulen vergittert, 
indem auf der Schwelle und in halber 
bzw. ganzer GeschoBhohe 24mm Spann
riegel eingeschoben und durch Steg
bretter fixiert und in die so ge
schaffenen Unterteilungen 10/10 cm 
Diagonalen- stumpf angestoBen werden. 
Die Ausbildung ist aus den Abbil- Abb. 50. 

dungen zu entnehmen.1) 

Die Abb. 50 zeigt eine bei Gerippebauten haufig angewandte Trauf
kantenausbildung. 

Die Wandverschliisse des Fachwerkbaus. 
Die im alten Fachwerkbau fast ausnahmslos bewirkte Art des Ver

schlusses besteht in der Ausmauerung mit gebrannten ZiegeIn, die ent
weder 1/2 Stein stark zwischen die Stander versetzt, oder 1 Stein stark 
die Stander an drei Seiten umfassen. Zur Verbindung mit den Standern 
(Abb.51) werden entweder Dreikantleisten, a an dieselben genagelt 
und die Ziegel ausgeklinkt (Gefahr des Ausbrechens), die Stander aus
gebeilt, b (der tragende Querschnitt muB gewahrt bleiben), wodurch dem 

I 
a 

[~ 
Abb. 51. 

Mortel ein besseres Raften gesichert wird und aIIfallig die Ziegel ent
sprechend behauen werden, oder es werden in jeder dritten oder vierten 
Schar lange Nagel (geschnittene Nagel) seitlich in die Stander geschlagen, c 
und die vortretenden Teile der Nagel in Zementmortelfugen eingebettet. 

1/2 Stein starke Ausfachungen bieten fiir Aufenthaltsraume keinen 
ausreichenden Warmeschutz; Erhohung desselben durch EinschaItung 
isolierender Schichten. Abb. 53 bis 55. 

Neben den gebrannten ZiegeIn finden fiir die Ausfachung des Fach
werk- und Skelettbaus der Gegenwart Leichtbetonsteine aller Art und 
isolierende Bauplatten erfolgreiche Anwendung. UmhiiIlungen des Rolz
gerippes mit GuBbeton konnen wegen der starken Zufuhr von Feuchtig
keit unter erschwerter Abfuhr derselben nicht gutgeheiBen werden. 

1) Fritz KreJ3: Der Zimmerpolier, Otto Maier, Ravensburg. 
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Fiir die Verkleidmigen der Holzgerippe kommen Bretterschalungen 
und Bau- und Sperrplatten aller Art, fiir Bauten vOriibergehenden Be
stande~ alliallig auch nur Putztrager mit Verputz in Betracht.1) 

1m allgemeinen ist zu beachten, daB Mauerwerk sich starker setzt, als 
das SchwindmaB des Holzes in der Langsfaser betragt; daher ist die 
ununterteilte Hohe der Wandflachen zu beschranken. Riegel· in Ab
standen von etwa 1,5 m. Putzschichten sind vom Holzgerippe durch 
Einschaltung £rei iiber die Holzflachen gespannter Putztrager, wie Rohr
gewebe, Rabitznetze, StauBziegelgewebe u. dgl. zu trennen. Beispiele in 
Abb. 54 u. 55. Beachtung der Fugendichtungen der Ausfachungs- und Ver
kleidungsstoffe, da der Warmeschutz solcher Stoffe illusorisch wird, werin 
Wind und Luft durch die Fugen hindurchstreichen. Bei Bretterver

schalungen ist das Schwinden des Holzes 
zu beriicksichtigen und dafiir Sorge zu 
tragen, daB der Regen, ohne die Fugen 
zu durchnassen, abrinnen konne. Lot
rechte AuBenschalungen bei niedrigen 
Sockeln vermeiden; (das Spritzwasser und 
Pflanzen konnen beeintrachtigenden Ein
fluB iiben und aIle lotrechten Bretter 
schadigen; bei waagrechten Schalungen ist 

Abb.52. eineAuswechslungleichtmoglich). Abb. 52. 
In den Abb.53, 54 und 55 sind eine 

Reihe von Ausfachungen und Verkleidungen dargestellt und deren Warme
durchgangszahlen k angegeben. Zum Vergleiche sind die der gleichen Warme
durchgangszahl entsprechenden beiderseits verputzten Ziegelmauerstarken 
dz beigefiigt. Abb. 56 zeigt einige Beispiele zugehOriger Sockelausbildung. 

Die in den Beispielen angegebenen Warmedurchgangszahlen k, 
d. h. die Warinemenge in kcal/m2h 0, die in 1 Stunde durch 1 m2 eines 
beliebig dicken Bauteiles hindurchgeht, wenn der Warmeunterschied 
zwischen AuBenluft und Raumluft 10 betragt, wurden annahernd er
rechnet; der reziproke Wert von k, der Warmedurchgangswiderstand 

~ = Summe der Warmeiibergangswiderstande !, vermehrt urn die Summe 

der WarmedurchlaBwiderstande ~ (Dammzahlen)2) in m2h ofkcal. 

An Warmeiibergangswiderstanden wurden die sich aus dem 
Ubergange von Luft zu Baustoff und umgekehrt ergebenden beriick
sichtigt und bei Wandflachen im Freien der Wert 0,05m2h ofkcal, bei 
Wandflachen in geschlossenen Raumen 0,14 m2h ofkcal nach Siedler in 
Rechnung gestellt. Die WarmedurchlaBwiderstande (Damm-

1) Nahere Angaben iiber Verkleidungen mit Dachziegeln, Schiefer, 
Eternit, Schindeln und Bretter siehe S. 111 bis 114. 

. 1 
2) A = Wannedurchlal3zahl; 71.- = Wannedurchlal3widerstand (Damm

# 
zahl) = T' d. h. je > die Dicke und je < die Wanneleitzahl A, desto > 
> der Wannedurchlal3widerstand. 



Eternit 5 mm 
Bitumeupappe 3 mm 

Sehaiung 2,4 em 
Heraklith 5 em (Kork) 

Luft 

Soiomit 3 em 
Putz 1,5 em 

K = 0,55 (0,47) 
dz - 130 em (154 em) 

Schaiung 2,4 em 
Bitumenpappe 3 mm 

SehaiuDg 1,5 em 
Luft 

IDsulite 2,0 em 
Sehaiung 1,5 em 

K = 0,71 
dz-88cm 

Sehaiung waagreeht 2,4 em 
Bitumenpappe 2 mm 

Sehaiung iotreeht 1,5 em 
Luft 

ZeI\enbeton 5 em 
Putz 1,5 em 

K = 0,82 
dz-72em 

Mohr, Hoehbau. 

Mauern und Wande. 

AuJ3eD 

Sehaiung 2,4 em 
Luft 

Zellenbeton 5 em 
Luft 

Insulite 1,3 em 
Heraklith 2,5 em 

Putz 1,5 em 
K = 0,49 

dz -150 em 

Innen 

Abb. 53. 

A uJ3cD 

Putz 1,5 em 
Sehwemmsteine 6,5 em 

(aufgesteIIte Ziegei) 
Luft 

Heraklith 5 em 
Putz 1,5 em 

K = 0,78 (0,81) 
dz - 77 em (73 em) 

Innen 

Abb. 54. 

A uEen 

Sehaiung 2,4 em 
Heraklith 1,5 em 

Asphaitanstrieh 5 mm 
Luft 

Heraklith 2,5 em 
Putz 1,5 em 

K = 0,88 
dz - 67 em 

Innen 

Abb. 55. 

Sehaiung 2,4 em 
Bitnmenpappe 3 mm 

Sehaiung 1,5 em 
Luft 

InsuIite 1,3 em 
Heraklith (Kork) 2,5 em 

Putz 1,5 em 
K = 0,69 (0,74) 

dz _ 90 em (83 em) 

Sehalung 2,4 em 
Bitumenpappe 2 rom 

Lattenrost 
Luft 

97 

Aufgestellte Ziegei 6,5 em 
Putz 1,5 em 
Soiomit 3 em 
Putz 1.5 em 

K = 0,79 
dz - 75 em 

Sehaiung 2,4 em 
Heraklith 1,5 em 

Putz 1,5 em 
Luft 

Heraklith 2,5 em 
Putz 1,5 em 

K = 0,87 
dz-68em 

7 
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zahlen ~) der ha,ufigst ·verwendeten Baustoffe fiir Ausfachungen und 

Verkleidungen sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt. 

Mittlere Warmeleitzahlen ),,1) in keal/mho und Warmedurehlal3-

'd t .. d 1 WI ers an e A in m2ho/keal einiger Baustoffe. 

Baustoff 

Asbestzementplatten (Eternit)1) ............... . 
Asphaltl) ................................... . 
Bimsbetonsteine (Sehwemmsteine)1) ........... . 

Holzwolledammplatten (Heraklith) mit mittl.1) .. 

Eisenbeton 1) ............................... . 
Gasbetondammsteine1) ....................... . 
Gipsdielen ................................. . 

1 
vor Feuehtigkeit gesehiitzt ........... . 

H 1 1) dem Regen ausgesetzt .............. . 
o z in mehreren Sehiehten; nur auJ3ere dem 

Regen ausgesetzt .................... . 
Insulite .................................... . 
K.-B.-Platten, im Mittel. .................... . 
K k 1 tt 1) { Raumgewieht 250 kg/m3 .. . 

or p a en ,,250-400 kg/m3 .. . 
Neusiedlerplatten (Solomit) .................. . 
Pappe, Teerpappe, Bitumenpappe1) ........... . 
Primanit ................................... . 
Sehlaekenbetonsteine1) ...................... . 
Vollziegelmauerwerk als AuJ3enwand1) ......... . 
Vollziegelmauerwerk als Innenwand1) ......... . 
W '13k lkm·· t 1 t 1) { an AuJ3enflaehen ...... . 

e1 a or e pu z an 1nnenflaehen ...... . 

Zellenbeton-
steine 

Raumgewieht 200 kg/em3 
250kg/em3 
300 kg/em3 
400kg/em3 
600 kg/em3 
800 kg/em3 

1000 kg/em3 
1200 kg/em3 

..... .... ·1 

1 
.t 11 

fiir 1 em 

0,19 0,053 
0,70 0,0143 
0,45 0,022 

{ 0,07 0,143 
0,08 0,125 
1,30 0,0077 
0,13 0,077 
0,25 0,040 
0,12 0,083 
0,18 0,056 

0,15 0,067 
0,037 0,27 
0,118 0,085 
0,04 0,250 

0,05-0,06 0,2-0,167 
0,062 o,Hil 
0,12 0,083 
0,068 0,147 
0,60 0,017 
0,75 0,0134 
0,60 0,017 
0,75 0,0134 
0,60 0,017 
0,04 0,25 
0,045 0,22 
0,055 0,18 
0,07 0,14 
0,11 0,09 
0,15 0,066 
0,21 0,047 
0,26 0,038 

1) Die angegebenen Werte sind einer Zusammenstellung in Jobst Siedler: "Lehre vom neuen 
Bauen" entnommen. 

1st die Warmeleitzahl )" eines Stoffes bekannt, so lal3t sieh die Dammzahl 

f S k d B . h . 1 0,01 . In iir 1 em tar e aus er eZ1e ung A = -),,- e=tte . 

1) Die Warmeleitzahl )" driiekt das Warmeleitvermogen aus und stellt 
die Warmemenge dar, die in 1 Stunde dureh 1 m 2 einer 1 m dieken Sehieht 
eines Stoffes hindurehgeht, wenn der Warmeuntersehied zwischen den bei
den Oberflaehen 1° betragt. 
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Zu Vergleiehszweeken dient die Tabelle auf S. 100, aus der fiir 
versehiedene Mauerstarken dz (gebrannte Vollziegel naeh siebenmonatiger 
Austroeknung des Mauerwerkes) die Warmedurehgangszahlen k und 

die WarmedurehlaBwiderstande ~ zu entnehmen sind. 

Abb. 56. 

Bei8piel der Erreehnung der Warmedurehgangszahl einer Wand
konstruktion: Annahme: AuBenputz 1,5 em WeiBkalk, 2,5 em Heraklith, 
10 em Hohlraum, 3,5 em Heraklith, 1,5 em Innenputz WeiBkalk. 
I I I I I I I I I -=-+-+-+-+-+-+-+-= lc "'1 Ap AH "'2 "'3 AH Ap "'4 

= Ubergangswiderstand Luft-Wand + Dammzahlen Putz + Hera
klith + Ubergangswiderstand Heraklith-Luft + Ubergangswider
stand Luft-Heraklith + Dammzahlen Heraklith + Putz + Uber
gangswiderstand W and-Luft 

= 0,05 + 0,02 + 0,33 + 0,14 + 0,14 + 0,47 + 0,02 + 0,14 = 1,3l. 

L = 1,31; k = 1: 1,31 = 0,76; entsprieht laut Tabelle auf S. 100 einer 

beiderseits verputzten Ziegelmauer von rund 78 em oder einer 
rund 51 em starken, auBen verputzten Ziegelmauer mit innerer 
2,5 em verputzter Heraklithisolierung. 

Eine besondere Art der Ausfaehung steUt der Tafelbau dar, bei 
welehem Tafeln aus meist mehrfaeh kreuzweise iibereinandergenagelten 
Brettern mit zwisehengelagerten Isolierstoffen in die Gefaehe eingesetzt 
oder mittragend zwischen Eek- und Mittelstandern versetzt werden. 

5. Wandbildungen aus Eisen und Eisen mit anderen Baustoffen. 

AuBer auf die beziigliehen Werkstoffnummern sei noeh auf die fol~ 
genden Bestimmungen verwiesen: 

ONORM B 2104 Genietete (gesehraubte) Stahlbauwerke, Beanspruehung. 
B 2331 Genietete (gesehraubte) Stahlbauwerke, Ausfiihrung. 

7* 
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B 2332 GeschweiBte Stahlbauten, Richtlinien fiir die Berech
nung und Ausfiihrung. 

DIN 1000 Normenbedingungen fiir die Lieferung von Stahlbau-
werken. 

1034 Darstellung von Einzelheiten bei Eisenkonstruktionen. 
1910-;-1912 SchweiBen. Begriff und Arten. 
1030 Giitevorschriften fiir Stahlhauser. 

a) Unterscheidung. 

Nach der Art des Traggeriistes: Eisenfachwerk- bzw. Stahlskelett
bauten, Stahlrahmenbauten, Stahllamellenbauten. 

Der Stahlskelettbau besteht aus einem Stahltraggeriist, dessen 
Zwischenraume mit anderen Baustoffen verschlossen werden. Zur Her
stellung des Skelettes dienen Normal- (I, [, I P) oder Spezialprofile 
(Bandstahl-H-Profile von 2-3 mm Blechstarken u. a.). 

Die Stiitzen laufen yom Fundament bis zum Dache durch. Wirt
schaftlichste Abstande bei Wahl von Breitflanschtragern oder Verbund
konstruktionen aus J- und I-Profilen nach den Erfahrungen im Deutschen 
Reiche 3,5-6,5 m bei vielgeschossigen und 2,4-4,0 m bei zwei- bis drei
geschossigen Gebauden. 

Eine Abart des Stahlskelettbaus bildet der Stahltafelbau, bei welchem 
das Traggeriist mit 3-4 mm starken Blechtafeln verkleidet wird; z. B. 
Bohler- Stahl ba u weise. 

1m Stahlrahmenbau werden geschoBhohe, meist aus P oder S 
Leichtprofilen von 3 mm Starke genietete oder geschweiBte, in der Regel 
1,48 ml) breite Rahmen nebeneinandergestellt und miteinander ver
schraubt. Die Leichtprofildeckentrager sind auf den oberen Rahmen
riegeln in Abstanden der halben Rahmenbreite mit Verbindungsblechen 
angeklemmt. 

Der Stahllamellenbau setzt sich aus 1,15 ill breiten und 2,80 m 
hohen (Bauweise Blecken), 3 mm starken, gekupferten Stahlblech
tafeln zusammen, die an den Randern 8 cm breite Umbordelungen er
halten; die solcherart gebildeten Lamellen (L....J L....J L....J) werden an 
den aneinanderstoBenden kurzen Schenkeln verschraubt. Die Lamellen 
stehen mit den unteren Borden auf dem Sockelmauerwerk auf; die oberen 
Borden tragen die Deckenkonstruktion. In die Fenster- und Tiirlamellen 
werden in entsprechend vorgesehenem AI~sschnitte genormte Holz- oder 
Stahlverschliisse eingepaBt. 

Die angefiihrten Stahlbauweisen haben sich teils aus den groB
profiligen, meist ausgemauerten und modernen Anspruchen nicht mehr 
geniigenden Eisenfachwerkbauten vergangener Jahrzehnte, teils nach 
amerikanischen V orbildern2) entwickelt. 

1) Das MaB hangt mit der N ormengroBe der Fenster zusammen. 
2) 1884 entsteht in Chicago der erste Stahlskelettbau (10 Stockwerke). 

Der "Stahlhausbau" von Dr. Spiegel. . 
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1m Deutschen Reich und in Osterreich blicken die neuzeitlichen 
Stahlbauweisen auf eine erst etwa zehnjahrige Entwicklung zuriick. 

Ein den Gegenwartsanspriichen gerecht werdender Stahlbau muB' 
unter voller Ausnutzung der beziiglichen Baustoffeigenschaften den 
Forderungen der Festigkeit und Dauerhaftigkeit ebenso Geniige leisten 
wie jenen des Feuer-, Warme- und Schallschutzes und muB gleichzeitig 
in wirtschaftlicher Hinsicht mit gleichwertigen anderen Bauweisen er 
folgreich in Wettbewerb treten konnen. 

Die hohe Entwicklung der Festigkeitslehre gibt dem Statiker die 
Mittel an die Hand, bei vollbewuBter Verantwortlichkeit gegen Theorie 

, und Praxis, den Stahlaufwand auf das unerlaBliche MindestmaB zu be
schranken; Aufgabe des erfahrenen Baufachmannes ist es, die nicht 
minder wichtigen Fragen der Sicherung des Bestandes und des Feuer-, 
Warme- und Schallschutzes vollwertigen Losungen zuzufiihren. 

b) Dauerhaftigkeit, Feuer-, Warme- und Schallschutz. 

Die Da uer haftigkeit ist wesentlich bedingt durch die Hintanhaltung 
der Korrosion. Allgemeine VorbeugungsmaBnahmen gegen dieselbe siehe 
S.48. 1m besonderen sei daran erinnert, daB Zement-Kiesbeton einen 
sehr wirksamen Rostschutz bildet, manche Leichtbetone und Kalk
mortel hingegen korrodierende Wirkungen ausiiben. Das Stahlgerippe 
ist daher vor Beriihrung mit solchen Baustoffen durch drei- bis viermalige 
Anstriche mit Zementmilch, durch Zementschlamme oder erprobte Rost
schutzanstriche zu sichern. Hohlraume um das Stahlgerippe konnen zur 
Bildung von Kondenswasser fiihren. Genietete Bauteile bieten dem Rost 
mehr Angriffsgelegenheiten als geschweiBte. 

Feuerschutz. Allgemeines hieriiber s. S. 49. 
Die den Feuerschutz gewahrende Ummantelung muB derart beschaffen 

sein, daB sie auch bei langerwahrenden Branden eine die Tragfahigkeit 
vermindernde Erhitzung des eingeschlossenen Stahles iiber 4300 hint
anzuhalten vermag, ohne in der Mantelstarke unwirtschaftliche Dimen
sionen anzunehmen. Ummantelungen aus aufgestellten Klinkern werden 
diese Grenze meist iiberschreiten,l) Mantelbildungen aus Hohlformziegel 
meist wirtschaftlich giinstigere Resultate ergeben. 

Betonumhiillungen haben sich bei entsprechender Beschaffenheit des 
Zementes und der Zuschlagstoffe und zweckmaBiger Armierung sehr gut 
bewahrt. Geeignete Zuschlagstoffe: Natiirliche und kiinstliche Bimse, 
Thermosit, Synthoporit, Hochofenschlacke, Kohlenschlacke u. a. Die 
Mantelstarke ist durch den Grad des geforderten Schutzes bedingt. 
Amerikanische Brandversuche zeigten, daB eine Mantelstarke von 5 cm 
verschiedener armierter und nicht armierter Betone im Mischungsver
haltnis 1: 4 die vollbelastete Stiitze wenigstens 13/4 und hochstens 
8 Stunden vor dem Bruche zu bewahren vermochte. Abb. 57. 

1) Die einen I P 20-Trager ummantelnden Klinker ergeben, zu einem 
selbstandigen Pfeiler gleicher Hohe umgebaut, cine Stii.tze mit einer einen 
I P 12 ubersteigenden Tragfahigkeit. 



Mauern und Wande. 103 

Nach den Wiener Bauvorschriften hat die feuerbestandige Um
mantelung eine Mindeststarke von 3 cm zu erhalten. 

Portlandzementkalkputz (2,5 cm) auf Streckmetall ergibt bei sach
gemaBer Ausfiihrung einen ausreichenden, groben mechanischen Einfliissen 
wohl nur geringen Widerstand bietenden Feuerschutzmantel. Abb.57 
rechts. 

UmhiiIlungen aus Asbest, Eternit, Korksteinplatten und ahnlichen 
Stoffen haben sich fiir Zwecke des Feuerschutzes teils der hohen Kosten, 
teils der Anarbeitung wegen bisher nicht durchgesetzt. 

Die Warme- und SchallschutzmaBnahmen sind vom Grade 
des geforderten Schutzes (meist gleich einer 38 cm beiderseits verputzten 
Vollziegelmauer), von den warme- und schalltechnischen Eigenschaften 
der Dammstoffe (Warmedurchlassigkeit und Warmehaltung, Schall-

~cm;""8;""':: 
e·a. a.: 

. . 
f":. a. .: 

.-. "." ...... . 

a. Lufl 
lJ lie!le! 

c Zemenfpufz 
d TerrakfJlla 

Abb. 57. 

eSfrec/rmeia/l 
f Beton 

widerstande und Schalldurchlassigkeit usw.), den wirtschaftlichen Ge
gebenheiten und in hohem MaB auch vom Verhalten dieser Baustoffe 
dem Stahl und anderen gegebenen Materialien gegeniiber abhangig. 

In letztangefiihrtem Belange werden insbesondere die sehr verschie
denen Warmeausdehnungskoeffizienten des Stahles und der Ausfach
stoffe sowie die SchwindmaBe derselben im Vergleiche zum Stahl auf
merksam zu beriicksichtigen sein. 

Ais Beispiele der vorerwahnten Sicherungs- und SchutzmaBnahmen 
wird auf die Abb. 57 bis 63 verwiesen. 

c) Ausfachung und Verkleidung der Stahlbauten. 

/X) AusfiiIlung der Gefache mit Schiitt- oder GuBbeton, 
(3) Ausfachung mit Steinen oder Platten, 
y) Verkleidungen. 

/X) Ausfiillung der Gefache mit Beton. Gewohnliche oder 
Spezialschalungen aus Rolz, Blech, Drahtgeflecht oder Bauplatten. 
Gefahr der Entmischung bei groBen Schiitt- oder GieBhOhen. Schwind
riBgefahr. Roher und bei manchen Betonen (Bimsbeton) langwahrender 
Feuchtigkeitsgehalt. Kiesbeton guter Warme- und Schalleiter. Leicht
beton in mancher Zusammensetzung (Gas- und Zellenbeton) auf der Bau-
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stelle schwer in einheitlichem, gleichbleibendem Gefiige herzustellen. 
Natiirliche Schlacken (Lava) nur bei ortlicher Verwendung. 

Bestgeeignet: Hochofenschlackenbeton, dessen Schlacken keine schad
lichen chemischen Einwirkungen auf den Stahl ausiiben, und Synthoporit
beton. 

AuBenflachen verputzen. Reiner WeiBkalkmortel nicht geeignet. 
Siedler empfiehlt fiir LeichtbetonauBenputz Zementmortelputz mit 

~ . .. . .. 

~ 
' .... ". . ... ",. ," 

Abb. 58. Abb. 59. Abb. 60. 

TraBzusatz unmittelbar auf die Betonflache oder besser auf vorgespannte 
Drahtgeflechte. 

(3) Ausfachung mit Steinen oder Platten. Die Flanschen nicht 
umhiillende Ausfachungen bieten dem Stahlgerippe keinen Feuerschutz 
und unterbinden nicht die durch die Stahlprofile gegebenen Kaltebriicken; 
sie bleiben daher auBer Betracht. . 

Das ganze Gerippe beiderseits ummantelnde Ausfachungen erfordern 
bei hoheren Profilen Wandstarken, die die Wahl des Baustoffes vom wirt

schaftlichen Gesichtspunkt aus 
wesentlich einschranken; so 

Tbp werden z. B. 38 cm starke 
Ziegelausmauerungen in den 
meisten Fallen eine sehr un
wirtschaftliche Ausfachung er
geben. Die umstehenden Ab-. 

Abb. 61. bildungen zeigen eine Reihe 
Tbp = Thermositbimsbetonplatte. verschiedener Ausfachungs-

moglichkeiten. 
Abb. 58. Ausfachung mit V ollziegeln. An der Stelle des Profils 

trotz der Flanschenisolierung, z. B. durch Kork, erheblich groBerer Warme
durchlaB als in sonstigen Wandteilen (Kaltebriicke).l) Rostschutz des 
Profils erforderlich. Bei kleineren Profilen kann' mit einer 25-cm-Ziegel
mauerstarke das Auslangen gefunden werden. Sie bietet in V ollziegeln 
keinen ausreichenden Warmeschutz fiir Aufenthaltsraume.· 

1) Derlei Kaltebriicken sind urn so wirksamer, je starker das Profil ist; 
sie sind riicksichtlich der Temperaturiiberleitung zurn Innenraurne abzu
dammen und urn so wirksamer zu isolieren, je groBer der Stahlquerschnitt 
ist. Die Isolierung bezweckt aber nicht nur, die Wirkung der Kaltebriicke 
zu unterbinden, sondern auch den Stahl von den die Ausdehnung beein
flussenden Temperaturschwankungen weitmoglichst zu bewahren. 
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Abb. 59. Ausfachung in Vollziegeln. Der Peinertrager ist beider
seits durch Korkstreifen isoliert. Der Ziegelverband ist nicht ungiinstig. 
In den Mauerfluchten aufgestellte Ziegeln. Feuerschutz ausreichend. 
VVarrneschutz gering. 

Lochziegel (Frewen-, National- und ahnliche Steine) gestatten 
25-cm-Mauerstarken mit ausreichendem VVarrneschutz. 

Abb. 60. Ausfachung mit Hohlziegel. Die Kaltebriicke ist durch 
einen 12-cm-Hohlstein giinstig unterbunden. Rostschutz erforderlich. 
Raumseitig geringer Feuerschutz des Flansches. 

Abb. 61. Guter VVarrne- und Feuerschutz des Profils. Guter Korrosions
schutz (nicht aggressive Schlacke!); hoher Grad des VVandwarmeschutzes. 

Abb.62. Giinstige Schutzverhaltnisse. Sie wiirden durch Isolierung 
beider Flanschen weiter erhoht. 

y) Verkleidungen. Bei solchen VVandverschliissen ist auf die Ver
schiedenheit der Ausdehnungskoeffizienten des Stahles und der Leicht

Abb. 62. Abb. 63. 

wandplatten und auf die Gefahr der Kon
denswasserbildung im Hohlraum im erhoh
ten MaBe Riicksicht zu nehmen. Die Rohl
raume sollen zur Vermeidung der die isolie
rende VVirkung herabsetzenden Zirkulatio
nen waagrecht unterteilt und in der Rohe 
beschrankt werden. 

P = Thermositbetonplatte; B f' d PI . D h 
S = Thermosltbetonstein; H = Hera- e estigung er atten mIt ra t-

kllth-, Solomit- oder Korkplatte. biigeln, Drahtschlaufen oder Fugenklam-
memo Rostschutz des Profils erforderlich. 

Es empfiehlt sich, an Stelle des unmittelbar auf die Platten aufge
brachten Verputzes ein Draht- oder Streckmetallnetz zwischenzuschalten. 
Abb.63. 

Ohne Plattenverkleidungen, lediglich durch Putzschichten auf StauB
ziegelgeweben, Streckmetall O. dgl. bewirkte Verkleidungen bieten einen 
nur geringen, fiir Aufenthaltsraume unzureichenden VViirmeschutz. Aus
fiillungen der Hohlraume mit geeigneten, schlecht warrneleitenden 
Fiillstoffen konnen diesem Mangel wirksam begegnen. Die Auswahl ist mit 
Riicksicht auf die Korrosion sehr vorsichtig zu treffen (z. B. Glaswatte). 

Beim bereits erwahnten Stahltafelbau wird die Verkleidung (meist 
nur einseitig) durch 3-4 mm starke Stahlblechtafeln bewirkt. Bei ein
seitiger Stahlverkleidung werden auf der blechfreien Seite dammende 
Dielen eingeordnet. 

Fiir derlei Stahlverkleidungen kommt auch VVellblech in Betracht. 

II. Die OberfUichenbehandlung der Wande. 
1. Unverkleidete VVandflachen. 

VVande aus natiirlichen SteiI).en. 
Bruchsteine erhalten keine oder nur geringe Bearbeitung der 

Schauseiten. Quadermauerwerk zeigt eine sorgfaltige Bearbeitung 
des Hauptes, der einzelnen, schichtenweise gleich hohen Steine. Je nach-
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dem, ob die Haupter ebenflachig behandelt sind oder am Rande ein 
glattes und innerhalb dieses glatten Rahmens ein erhabenes Profil er
scheint, unterscheidet man das reine Quadermauerwerk und das 
Rustikamauerwerk. Die Rustikaquader zeigen an den das Haupt 
begrenzenden Kanten einen umlaufenden, bearbeiteten und allfallig profi
liertenRandstreifen, Saum, Schlag, iiber dem sich mehr oder minder 
hoch eine erhabene Flache, der Spiegel, erhebt. Der Rand kann glatt 
oder profiliert sein, der Spiegel naturbelassen bleiben oder bearbeitet 
werden, Polsterform erhalten und pyramidenformig oder nach anderen 
geometrischen Korpern gestaltet werden. Das reine Quadermauerwerk 
setzt sich aus Einzelquadern zusammen, deren Stirn profillos in einer 
Ebene liegen. Die Oberflache kann je nach dem geforderten Eindruck 
und dem Steinmaterial rauh bearbeitet oder vollkommen geglattet werden. 
Rauhe Flachen ergibt das Bossieren mit dem Zweispitz, dem Spitz
.eisen oder dem Bossierhammer; weniger rauhe Flachen, grob- und fein
kornige, werden durch das Kroneln oder Stocken mit dem Kroneleisen, 
dem Kronelhammer und dem Stockham mer erzielt; eine weitere Glattung 
be\virkt das Scharrieren mit dem Scharriereisen. Das Schleifen und 
Polieren - nur bei dichten Steinen angewandt - erfolgt unter Wasser
zusatz mit FluBsand, Schmirgel, Filzlappen, Stahlhobeln oder Zinnasche 
und bewirkt eine voIlkommen glatte, spiegelnde Oberflache. 

Ziegelwande. 

Unverkleidete Ziegelwande werden als Ziegelrohbauwande bezeichnet. 
Der Ziegelrohbau erfordert vollkommen reinkantige, gleichformige, eben
flachige, moglichst geschlammte, in sorgfaltigem Verbande mit einheit
lichen waagrechten Lager- und lotrechten StoBfugen verlegte Ziegel, 
die lotrecht und waagrecht in einer Ebene liegen. Die Fugen sind meist 
verbramt, d. h. mit verlangertem Zementmortel verstrichen und mit dem 
Fugeneisen wiederholt verrieben. 

Beton- und Eisenbetonwande. 

Sie konnen schalungsrauh belassen oder nachbehandelt werden. 1m 
ersteren FaIle muB die Schalung sehr sorgfaltig aus gehobelten Brettern 
mit dichtem Fugenschlusse bewirkt werden; diese Art der Oberflachen
behandlung bleibt, insbesondere wenn ungehobelte Bretter verwendet 
werden, auf untergeordnete Verwendungszwecke (Einfriedungssockel, 
Futtermauern u. a.) beschrankt. 

Die Nachbehandlung kann durch Sandstrahlgeblase, durch nasses 
Abbiirsten mit Stahlbiirsten (bei allfalliger Verwendung verdiinnter Salz
saure) vor vollkommener Erhartung der AuBenhaut und nachfolgendem 
Abspiilen mit Wasser oder durch steinmetzmaBige Bearbeitung erfolgen. 
Letztere kann bei Eisenbeton zu Lockerungen der Haftwirkung zwischen 
Beton und Eisen und zur Los16sung der rostschiitzenden Zementhaut 
von den Eiseneinlagen fiihren; es ist daher bei Eisenbeton gro13e Vorsicht 
bei Anwendung dieser Methode geboten. Als eine mechanische Bearbeitung 
nicht bedingendes und eine rauhe Oberflache schaffendes Verfahren ist 
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die Contex-Behandlung anzufiihren. Sie besteht darin, daBeine lack
artige Fliissigkeit oder Paste entweder auf den frischen Beton mLch der 
Ausschalung aufgestrichen oder aufgespritzt oder vor der Betonierung 
auf die Schalung aufgetragen wird, die eine Abbindeverzogerung auf 
beschrankte Tiefe bewirkt. Nach der Erhartung des Kernes kann die 
oberflachliche lose Zementhaut abgebiirstet werden, wodurch die grobe 
Betonkornung zutage tritt. 

SchlieBlich sei noch der V orSa tz beton erwahnt, der allerdings auch 
einer Nachbehandlung bedarf. Er wird meist im Verhaltnis I: 3 bis I: 4 
Portlandzement mit Hartsteinsplitt, allfallig mit farbigem Steinmehl 
gemischt und in einer Starke von etwa 5-6 cm derart schichtweise in 
die Schalung eingebracht, daB in der Entfernung der gewiinschten 
Starke eine Blechtafel aufgestellt und hinter derselben der gewohnliche 
Beton und vor ihr die Vorsatzbetonmischung eingeschiittet wird; das 
Blech wirddann herausgezogen und die ganze Schicht gestampft. Nach 
der Ausschalung und Erhartung kann der Vorsatzbeton steinmetzmaBig 
bearbeitet werden. 

2. V er kleidete Wandflachen. 

a) Unmittelbar haftende Verkleidungen . 

.x) Der Putz, seine Funktion, Herstellung und Farbung. 
Der Putz auf Ziegelmauern. Er soll als AuBenputz nicht nur eine asthe
tischen Forderungen entsprechende Bekleidung der rohen Wandflache 
bilden, sondern auch der sehr wichtigen Aufgabe, einen guten Wetter
schutz fiir das dahinterliegende Mauerwerk und einen Wind- und Warme
schutz fiir die Innenraume zu bilden, gerecht werden. Als Innenputz 
kommt ihm asthetische Bedeutung und die Aufgabe zu, einen Ausgleich 
der Mauerunebenheiten zu bilden. 

Die wichtigere Funktion kommt ihm als AuBenputz zu. In welchem 
Grade er sie erfiillen kann, hangt von seiner die gegebenen Verhaltnisse 
beriicksichtigenden Zusammensetzung, von der Eignung und Beschaffen
heit der Mortelstoffe und vom Untergrunde abo Der Putz solI auf dem 
Untergrunde gut und dauernd haften und langsam erharten. Daher soll 
sich der Untergrund im Ruhezustande befinden (das Ziegelmauerwerk 
muB sich gesetzt haben) und muB rein und rauh (offene Fugen) und in 
der ganzen FIache gleichwertig sein; er darf dem Mortel nicht zu rasch 
die Feuchtigkeit entziehen, soll also vor dem Aufbringen des Putzes gut 
genaBt werden, darf aber auch den Mortel an der Feuchtigkeitsabgabe 
an das Mauerwerk, deren er zur Erzielung des Abbindens und einer guten 
Haftwirkung bedarf, nicht behindern; auf von innen durchnaBten Mauern 
haftet der Putz nicht; er blattert ab und fallt los. GroBe Temperatur
schwankungen haben starke SpannuI!gswechsel im Mauerwerk zur Folge: 
der Verputz fallt abo Deshalb ist es zweckmaBig, solche Bauteile, Z. B. 
die iiber .die Dachhaut ragenden Schornsteine, unverputzt zu lassen. 
Steter Luftaustausch durch die Poren des Putzes bewahrt ihn vor schad
licher Feuchtigkeitssattigung. W 0 das Mauerwerk keine Gelegenheit 
oder Moglichkeit zu solchem Luftwechsel vorfindet, treten Durchfeuch-
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tungen und Abfrierungen des Putzes ein; z. B. auf Sockeln nicht unter
kellerter Gebaude, bei Einfriedungen usw. 

Der Putz wird in der Regel in mehreren Schichten aufgebracht; 
zwei Schichten bilden den Unterputz; der Oberputz wird auf diesem 
wieder meist in mehreren Schichten angeworfen. 

Der Unterputz hat die Unebenheiten des Mauerwerks auszugleichen 
und eine geeignete Unterlage fiir den Oberputz zu bilden. Er solI weder 
zu fett noch zu mager sein (WeiBkalkmartel I : 2,5 bis 1: 3,5). Zu fette 
Mischungen schwinden, zu magere fiihren zu sehr raschem Anziehen des 
Oberputzes. Zur Erzielung haherer Wasserdichtheit werden erforderlichen
falls Portlandzement und DichtungsmitteP) beigesetzt, die sich teils 
gut bewahrt haben, teils aber auch zu Ausbliihungen fiihren (z. B. Soda). 
Das Putzen ist bei groBer Hitze ebenso zu unterlassen wie bei Frost; 
im ersten FaIle wird der Verputz rissig und bindet der Martel zu friih, 
womaglich schon vor dem Auftragen, im zweiten Falle iiberhaupt nicht 
abo Zur Herstellung des Unterputzes wird zunachst ein diimIfliissiger 
Martel mit der Kelle scharf angeworfen; nachdem er angezogen hat, 
werden zur Erzielung einer ebenen Verputzflache lotrechte Leerstreifen 
von zirka 15 cm Breite in Entfernungen von rund 2 m aufgetragen, 
zwischen welche sodann die zweite Schicht des Unterputzes in etwas 
dickerem Martel angeworfen wird. Mittels einer auf den Leerstreifen 
gefiihrten waagrechten Latte wird sodann der Martel abgezogen. Die 
Gesamtstarke des Unterputzes betragt in der Regel 1,5 em. 

Auf dem gut ausgetrockneten Unterputz wird nach dessen Anfeuchtung 
der Oberputz aufgetragen. Er solI in Bezug auf auftretende Spannun
gen dem Unterputze gleichen, also gleich fett wie dieser sein. Er wird 
in der Regel etwa 0,5 cm stark aufgebracht und je nach der gewiinsch
ten Oberflache behandelt. 

Verrie bener Pu tz (senkreeht oder rund verrieben) wird mit dem 
Reibbrett bearbeitet; 

Spritzputz, Besenwurf, mit einem stumpfen Reiserbesen meist 
in mehreren Lagen aufgespritzt; 

Kratz- und Kammputz mit Drahtstiftenkammen, Holzkammen 
oder Stahlblechkammen ge biirstet; 

Patschputz durch Aufdriieken und horizontales Abheben des Reib
brettes erzielt; 

Quetsch pu tz durch das Aufdriicken des Martels mit einer Holz
scheibe hergestellt; 

Glatt verriebener Putz mit der Filzscheibe bearbeitet. 
S chlamm pu tzverfahren (Professor S ehmid thenner): Auf den 

vollfugig gemauerten Untergrund wird eine dickfliissige Schlamme aus 
einem Teil WeiBkalk, der mit 01 e.mulgiert wird, und einem Teil fein
gesiebten FluBsand mit breitem Pinsel in etwa 3 mm Starke aufgestriehen. 
Bei Wetterseiten Unterstrich aus Zementmilch mit Ceresitzusatz. Die 
Putzhaut bietet nach den gemachten Erfahrungen einen vollkommen 

1) Siehe S.26. 
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entsprechenden, oft besseren Wetterschutz als manche starke Putz
schichten. Die Struktur der Mauer bleibt sichtbar. 

Sgraffito besteht aus einem dunklen Unterputz und einem mehr
maligen hellen Kalkanstrich, der nach aufgebrachter Zeichnung stellen
weise wieder derart abgekratzt wird, daB sich eine erhabene helle Zeich
nung auf dunklem Untergrunde oder eine vertiefte dunkle Zeichnung 
auf hellem Grund ergibt. 

Unter Edelputz versteht man aus meist farbigen Trockenmorteln 
mit ausgesuchtem edlerem Sandmaterial hergestellte Verputze. Nicht 
alle derartige in den Handel gebrachte Erzeugnisse verdienen jedoch die 
Bezeichnung "Edelputz". Gut bewahrt: Terranova-Edelputz. Unter
putz rauh, aus verlangertem Zementmortel, 2 cm stark. Oberputz in zwei

·oder mehrmaligem Anwerfen zusammen 6-8 mm stark. Bei den Terra
nova-Waschputzen wird die Bindemittelschlamme der AuBenhaut nach 
besonderen .Angaben durch wiederholtes feuchtes Abbiirsten und Ab
spiilen entfernt. 

Steinputz besteht aus einem Mortel aus zerkleinertem Naturstein 
und erprobten, meist geheimgehaltenen Bindemitteln, der auf einem 
Zementmortelunterputz oder unmittelbar auf das gut genaBte und mit 
einer diinnen Zementschlamme versehene Mauerwerk aufgebracht wird. 
Nach zehntagiger Erhartung wird er steinmetzmaBig bearbeitet. 

Zementmortelputze auf Ziegelmauerwerk konnen infolge der ver
schiedenen Ausdehnungen zu Rissebildungen fiihren. Fiir Kiesbeton
wandflachen ist der Zementmortelputz mit Rucksicht auf die gleichen 
Ausdehnungszahlen hingegen sehr geeignet. 

Die Farbung des Putzes. Sie kann durch Zusatze von Farbe 
zum Mortel oder nachheriges Auftragen des Farbels auf den natur
farbigen Putz erfolgen. Als Farbstoff kommen nur verlaBlich licht- und 
kalkechte (bzw. zementechte) Farben, vor allem (als kalkecht) natiirliche 
und gebrannte Erdfarben und kiinstliche anorganische Farben, z. B. 
Ocker, Englischrot, Kobalt, Ultramarin, Chromoxydgriin u. a. in Be
tracht. Keimsche Mineralfarben, Kronsteinerfarben. 

FUr die Farbelung des Kalkputzes wird der Farbstoff mit einem 
Bindemittel (WeiBkalk) unter Einhaltung der bezuglichen V orschriften 
in milchiger Konsistenz angesetzt und dem Gemisch alliallig noch Kasein, 
Milch oder etwas Leinol oder Firnis beigefugt. Bei Verwendung wasser
abweisender Zusatze ist stets Vorsicht am Platze. Das Auftragen des 
reinen Kalkfarbenanstriches erfoIgt auf dem frischen oder 3-4 Wochen 
ausgetrockneten Putz mit dem MaurerpinseI, Besen oder Biirsten oder 
durch das Spritzverfahren. Bei alten Verputzflachen und Erneuerungen 
von Anstrichen sind dem Kalke stets noch besondere Bindemittel (all
fallig auch WeiBzement) zuzusetzen. Auf alten Olfarben- und Zement
untergrund haftet Kalkfarbel nicht. Alte Farbelungskrusten vor Auf
bringen des Farbels entfernen und erforderlichenfalls frischen Feinputz 
aufziehen. Fiir weiBe Fassadenanstriche wird auch das Ind urin, ein 
Erzeugnis der Carbolineumfabrik Avenarius, bestens empfohlen. Es bildet 
gIeichzeitig Bindemittel und Farbstoff. 



lIO Mauern, Wande, Pfeiler, Saulen und Stiitzen. 

Den Farbstoff sehon dem Mortel zuzusetzen, bietet wohl den Vorteil 
eines durehgehend farbigen Putzes, fiihrt aber leieht zu unerwiinsehten 
Farbenuntersemeden an den StaBen der in versehiedenen Arbeitsphasen 
hergestellten Putzflaehen. 

Die als Edelputze in den Handel gebraehten Troekenmortel haben 
den Farbstoff in jeweils einheitliehen Misehungen beigesetzt. 

Unter dem "WeiBen" der Putzflaehen - meist nur bei untergeord
neten Innenraumen angewendet - versteht man das Streiehen der Putz
flaehen mit Kalkmileh (meist zweimal). Vor dem WeiBen bereits wieder
holt geweiBter Wande sind die oberen Kalksehiehten abzukratzen. 

Olfarbenanstriehe auf Putzflaehen sind, abgesehen von dem speekigen, 
mit der Porositat des Putzes im Widerspruehe stehenden Aussehen, aueh 
aus ZweekmaBigkeitsgriinden nieht zu empfehlen. Sie fiihren nieht selten 
zu Zermiirbungen des Putzes. 

Olfarbenanstriehe auf gut ausgetroekneten (mindestens 2 Jahre) 
Innenputzen einwandfreier Besehaffenheit haben sieh in besehrankten 
FlaehenausmaBen bewahrt. 

fJ) Verblendungen der Wandflaehen. Verblendungsbaustoffe: 
Naturstein, Ziegel, Klinker, Terrakotta, Glas. Die Verblendung kann, 
eine entspreehende Starke· des Steines, Ziegels oder Klinkers in der Ver
blendersehieht vorausgesetzt, mit zum Tragen herangezogen werden. 
Sie ist in solehen Fallen in regelmaBigem Verbande mit dem Mauerwerks
kern und unter Beaehtung versehiedener Setzungen und Ausdehnungen 
auszufiihren. Gegenwartig bildet die Verblendung meist nul' eine diinne, 
niehttragende AuBensehale. 

Natursteinplatten (Jurakalksteinplatten, Travertin u. v.a.) werden 
in der Starke von etwa 2-3 em (und groBer) sorgfaltig bearbeitet, in 
Portlandzementmortel an die Mauerflaehe und mit verlangertem Zement
mortel als Fugenmortel versetzt. Es empfiehlt sieh, die Riiekseiten der 
Platten mit Flintkote oder Asphalt zu streiehen. Die Platten sind erst 
naeh dem Setzen der Hintermauerung und der Einsehaltung von Ent
lastungsfugen zu versetzen und untereinander und mit dem Mauerwerke 
dureh niehtrostende Klammern und Anker, am besten aus Bronze, zu 
verbinden. 

V er blendziegel (siehe Baustoffe) miissen aus hoehwertigem Tone 
gebrannt, seharfkantig, gleiehfarbig, glatt und dieht sein. Sie werden, 
meist als Halbsteine und Riemen in den Sehiehten weehselnd, gleiehzeitig 
mit dem aufgehenden Mauerwerk versetzt. Die Fugen sind sorgfaltig zu 
bearbeiten und offen oder ausgefugt in 8 mm Starke auszufiihren (Stein
starke daher rund 7 em). Engobierte Verblender haben eillen aus farbigem 
eingebranntell Tonbrei hergestellten Farbfilm, glasierte eine dureh das 
Aufbrennen von Metalloxyden gebildete Glasur. 

Fliesen, Feinklinkerplatten und Terrakotten. Fliesen kom
men nur flir Innenwandflaehen in Betraeht; sie werden auf einem Port
landzementmortel-Untergrund versetzt. 

Feinklinkerplatten und Terrakotten in den Starken von 10 bis 
rund 30 mm und als TerrakottagroBplatten bis 40 X 80 em und 50 X 
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X 100 cm groB, sind wetterbestandig und werden sowohl a1s AuBen
verblendmaterial wie fUr Innenwande verwendet. Die Riickseiten sind 
rauh und bei groBeren Abmessungen mit Haftausnehmungen versehen. Auf 
sehr sorgfaltige dichte Fugenausbildungen ist besonders Wert zu legen. 

Die Verblendung mit Klinkerziegeln wird meist in halber Stein
.starke mit Bindern in jeder vierten oder sechsten Schicht oder auch ohne 
Verband mit der Hintermauerung ausgefiihrt. Die letzterwahnte Art sollte 
wohl auf Verblendungen geringerer Hohe beschrankt bleiben. Das sehr 
dichte und gut warmeleitende Material erfordert griindliche Uberlegung 
der Ausfiihrung und groBte Sorgfalt in der Arbeit. Feuchtigkeit, die 
durch undichte Fugen und Haarrisse des Klinkers in die Hintermauerung 
eindringt, kann infolge des dichten Gefiiges der Verblendung nur in sehr 
geringem MaBe wieder austreten; es besteht bei nicht bestem Material 
und nur geringen Mangeln in der Fugenausbildung die Gefahr der Mauer
durchfeuchtung. Bituminose Schutzanstriche der Riickseiten, dichte, 
plastische, gut verfugte Fugenmortel! 

Die Verblendungen mit Glas kommt fiir Flachen sehr groBer Aus
maBe wohl nicht in Betracht. Meist Sockelverkleidungen, Pfeilerver
blendungen bei Portalen und ahnlichen Baugliedern verwendet. Die zu 
solchen Zwecken verwendeten GIasplatten ~Opakglas) werden mit Kopal
harzkitt an die geputzte Hintermauerung versetzt. V oraussetzung ist, 
daB das Mauerwerk sich vollkommen gesetzt haben ;muB und die Fugen 
der Verblendung dicht und gegen das Eindringen von Feuchtigkeit 
geschiitzt sind. Die bei Temperaturschwankungen auftretenden ver
schiedenen Spannungen in der Verblendung und der Hrntermauerung 
fiihren oft zu Spriingen in der Verkleidung und erfordern aufmerksamste 
Beriicksichtigung. 

y) Wand bespann ungen. Imgewissen Sinne gehorenauchdieTapeten
bespannungen und Linoleum- und Gummiwandbelage der Innenraume 
in den Rahmen der unmittelbar haftenden Verkleidungen. In letzter 
Zeit werden auch papierdiinne, auf Papier geklebte Holzfurniere wie 
Papiertapeten mit Meh1kleister auf die sorgfaltig geglattete Wand auf
gezogen. Die StoBe der Bahnen werden mit Jutestreifen unterlegt. 

b) Mittel bar haftende V er kleid ungen. 

Pu tz auf Pu tztragern, die iiber die tragenden Wande oder Wandteile 
gespannt und mit ihnen in keiner starren Verbindung stehen. Solche 
Putztrager sind das Stukkaturrohrgewebe, Rabitznetze, StauBziegel
gewebe, Streckmetall, Holzstabgewebe u. a. Derlei Verkleidungen sind 
geboten, wenn die Verschiedenheit der Baustoffe und die sich daraus 
ergebenden ungleichen Spannungen die moglichste Unabhangigkeit 
zwischen Verkleidungen und Wand erfordern oder dem Putze eine er
hOhte Rissesicherheit gegeben werden soll. Abb. 64 (s. auch Abb. 54 Mitte 
und 60). 

Verkleidungen auf Lattenrosten oder Schalungen. Hierfiir 
geeignet: Dachziegel, Naturschiefer (immer auf Schalung), Kunst
schiefer (Eternit, Welleternit), Holzschindeln, Bretter und 
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Metalle" Die Lattenroste bestehen aus lotreehten, etwa 45 X 60 mm 
starken, mit Carbolineum gestriehenen Staffeln, die in Abstanden von 
.80 em bis 1 m mit Mauerhaken an die Wand befestigt werden, und aus 
waagreehten, 25 X 50 mm starken Latten. Die Lattenentfernung riehtet 
sieh naeh dem Verkleidungsmaterial und den erforderliehen Ubergriffen .. 

'T .....• '!' 
7 \ 

Oac/Jpappe 

Abb. 64. 

l)ie naehfolgenden Abbildungen zeigen Beispiele von Wandverkleidungen 
mit Daehziegeln (Abb.65) und Eternitsteinen (Abb.66, 67). 

Bei EteI;nit- GrolHafeln ist die Lattenentfernung so zu wahlen, 
daB eine Versehraubung der Platten in Abstanden von 30-60 em (mit 
der Tafelstarke steigend) ermoglieht wird. Bei groBen Platten empfiehlt 

a) b) 

Abb. 65. a) Ein· 
Cache, b) doppelte 
Ziegelverkleidung. 

es· sieh, aueh die Lattenabmessungen, und zwar auf 
etwa 30 X 50 mm zu erhohen oder Staffel 45 X 60 mm 
zu wahlen. Die Platten sind stumpf gestoBen und die 
Fugen offen oder mit Spezialkitt verstriehen oder mit 
Leisten aus Eternit, im Innern aueh aus Holz oder 
Metall gedeekt. 

Fiir AuBenwandverkleidungen nieht zu groBe Tafeln 
wahlen (83 X 120 oder 60 X 250 em). 

Abb. 68 zeigt eine Eternit-GroBplattenverkleidung. 
Befestigung der Platten mit Messingsehrauben 4 mm 0, 
25 mm lang mit Halbrundkopf. Locher zirka 2 em vom 
Tafelrande, Loehdurehmesser 1 mm groBer als Sehrau
bendurehmesser. 

Abb.69 zeigt eine Eternitverkleidung mit 6 mm 
starken GroBplatten, die auf die Latten genagelt werden. 
Die 8-mm-Eternitleiste mit Messingsehrauben gesehraubt. 
Bei horizontalen Leisten Zinkbleehstreifen zur Verhiitung 
des Wassereintrittes. 

Verkleidungen mit Sehindeln. Sie erfolgtgleieh
falls auf Latten oder aueh auf Sehalung mit zwisehengelegter !solier
pappe. Die Schindel aus Tannen-, Fiehten- oder Larehenholz,haben sehr 
versehiedene Abmessungen, etwa 8-15 em breit, 30-70 em lang und 
~eist 1-1,5 und 2 em stark. Sie werden stun;tpf gestoBen, mit starken 
Ubergriffen oder gespundet mit nm geringen Ubergri£fen (etwa 10 em), 
im ersten FaIle verdeekt, im zweiten FaIle offen genagelt. Mitunter 
werden sie aueh waagreeht gesehuppt iibereinandergelegt (Windriehtung 
beaehten!). Guter Warme- und Wettersehutz; sehr feuergefahrlieh, um 
so feuergefahrlieher, je kleiner die Schindel. 
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Verkleidungen mit Metall. AuBer den im Abschnitte Stahlhaus
bau besprochenen Verkleidungen seien noch die hauptsachlich im Portal-

I I I I 

_r-r--r-----,!.. - -1- -.!.r-r--,.--;r
_L-L-;. 1 • f-L-'----- ---1--- ---

1 1 
• Abb. 66. EternitwandverkJeldung, 

. doppelt gedeckt. 

-

-

I I I I 
1··1 . 
1 1 
I 1 
I I 
I I ------'-1 1--,,---

1 I 1 1 
I 1 1 1 
1 I I 1 
1 I I I 1 I I 1 

I I 
Abb. 67. Eternitwandverkleidung, 

einfach gedeckt. 

-

-

bau, aber auch fiir Wandflachen gr6Berer Abmessungen angewandten 
Metallverkleidungen aus Kupfer-, 1\luminiumblech oder Anticorodalblech 
von etwa 0,7 mm Starke auf Holz-
sch~g mit zwischenliegender Efernilplatte 
bitammfreier Pappe erwahnt. 

Verkleidung mit Bret
tern. Sie begegnet uns besonders 
bei Holzfachwerk- und Skelett
bauten, sowohl als AuBen- wie 
als Innenverkleidung; ihre Ge
staltung ist durch die Ver
schiedenheit der Verwendung be
einfluBt. 

A uBenscha1 ungen. Bei 
Abb. 68. 

Efernif
leisfe 

Abb. 69. 

AuBenschalungen sind insbesondere die Einwirkungen der Atmo
spharilien, bei Innenschalungen die durch das Schwinden und Quellen 

Abb. 70. Abb. 71. 

entstehenden Formanderungen im erh6hten MaBe zu beriicksichtigen. 
Langer dauernde Durchfeuchtungen, das Eindringen der Nasse in Holz

verbindungen oder zu anderen Stellen der Verkleidung, aus denen sie nur be-

Mohr, Hochbau. 8 
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schrankt auszutreten vermag, sind ebenso hintanzuhalten wie Befestigun
gen, die das allen Witterungseinfliissenausgesetzte Holz in seinen unvermeid
lichen Formanderungen zu hiiidern versuchen. Waagrechte Schalungen sind 
lotrechten (s. auch Abb. 52), einfache Nagelungen doppelten vorzuziehen. 
Abb. 70azeigtrichtige, Abb. 70b schlechteBefestigungsarten; Abb. 71 zeigt 
eine StoB- und Fugendichtung einer ungespundeten waagrechten Schalung. 

Lotrechte Schalungen sollten nur unmittelbar unter weit ausladenden, 
einen ausreichenden Schutz gegen Schlagregen bildenden Dachvorspriingen 
ausgefiihrt werden. Nahe dem Erdboden kanri der Dachvorsprung nicht 
hindern, daB die Nasse zwischen Deckleisten und Schalung oder in Holzver
bindungen eindringt. AuBerdem werden bei niederen Sockeln aIle Bretter 
durch Spritzwasser und allfalligen Pflanzenwuchs gefahrdet. Abb.52. 

Schutzanstriche: Sie sollen nicht nur das Ziel verfolgen, Schutz zu 
sein, sondern sie sollen auch dem Holzcharakter entsprechen. Die Struktur 

~>N"?*<S>S"'\"S>.'(<i><i?~ Pappe 

0) 

~"",*,~$ffiW/"~""~""~~ 

rauhe Schalung 

SeerrhoJz 

c) 

Ahb. 72. 

verhiillende oder gar edlere Holzer vortauschende Olfarbenanstriche ver
mogen, auf groBen Flachen angewendet, der letztausgesprochenen For
derung nicht zu entsprechen. SoIl Olfarbe verwendet werden, so ist auf 
gute Austrocknung des Holzes strenge zu achten. Gefahr des Erstickens, 
der Blasenbildungen und Abblatterungen. An sonstigen Farbstoffen 
haben sich gut bewahrt: Avenarius- Carbolineum und Ravenar-Garbo
lineum braun, rot, griin und orange; ferner Ochsenblut, Mischungen 
von Leinol, Petroleum und Farbstoff. 

Innenschalungen. Es ist zu empfehlen, sie stets auf erne rauhe 
Schalung mit zwischenliegender teerfreier Dachpappe aufzusetzen und bei 
Hintermauerung die rauhe Schalung an einen Staffelrost, der gleichzeitig 
eine isolierende Luftschicht schafft, zu befestigen. 

Dabei ist bei Holzgerippebauten nicht zu iibersehen, daB solche Ab
schliisse die Zwischenraume des Traggeriistes vollkommen abschlieBen 
und das Ersticken der Balken verursachen konnen. 

Die gehobelte, gewohnlich rund 20 mm starke Schalung kann waag
recht (Abb. 72 a) oder lotrecht (Abb. 72 b) versetzt werden. Brettbreite 
meist 15-18 cm. Neben den Bretterschalungen werden bei reichen 
Ausstattungen auch gestemmte Schalungen aus Friesen und Fiillungen 
und Sperrholzplattenverkleidungen angewendet. Abb. 72c. 
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III. Pfeiler, Saulen und Stiitzen. 
Angabe:q. iiber Baustoffe, Oberflachenbehandlung, Verhalten gegen 

auBere zerstorende Einfliisse und SchutzmaBnahmen sind in den Ab
schnitten "Baustoffe" und "Wandbildungen" enthalten. 

1. Pfeiler aus kiinstlichen und natiirlichen Steinen. 
Ziegelpfeiler. 

Auf sachgemaBe Ausfiihrung und Auswahl der Baustoffe, regelrechten 
Ziegelverband und sorgsame Fugenausbildung ist bei allen Pfeilern, ins
besondere bei starker belasteten strenge 
zu achten. Quadratische oder recht
eckige, selten polygonale Grundflachen. 

Bei Pfeilern quadratischen Grund
risses wechselt der Ziegelverband in 
den Schichten derart, daB eine Schicht 
dem um 900 gedrehten Verband der 
darunterliegenden Schicht entspricht. 
Die Abb. 73 stellt Pfeilerverbande fUr 
quadratische und rechteckige Grund
risse dar. 

Polygonale Ziegelpfeiler sind weg.en 
des unvermeidlichen zeitrau benden Zu
hauens der Steine moglichst zu ver
meiden. 

Die Pfeilerlast, die Querschnitts
flache und das Schlankheitsverhaltnis 
bestimmen auf Grund der zulassigen 
Beanspruchungen die Wahl des Ziegel
materials und des Mortels. Siehe Tafel 
auf S.73. 

Rechnunysbeispiel. 

Ein Ziegelpfeiler sei mit einer Last 
P = 15850 kg mittig belastet. Die Hohe 
des Pieilers h = 4,00 m. Erwiinschter Ma

p 
ximalquerschnitt 45 X 45 cm, F = -;;- ; 

P 15850 
a=p = 45x 45 = 7,8kg. Das Schlank-

h't h"l' boo 400 8 d e1 sver a tms etragt 45 = ,8; a 

gro13er als 6, ist die zulassige Bean
spruchung aus der Spalte "freistehende 
Mauerpfeiler mit einer Dicke von 1/12 der 
Gescho13h6he" der ONORM B 2102 (s. 
S. 73) zu entnehmen. Der Pfeiler ist daher in 
Kalkzementmortel (azul = 8 kg) auszufiihren. 

Abb. 73. 

Hartbrandziegeln mit 

8* 



116 Mauern, Wande, Pfeiler, Saulen und Stiitzen. 

Bei Verringerung des Quersehnittes auf 38 X 38 em ergibt sieh 
15850 

G = 38 X 38 = 11 kg. Laut Tabelle auszufiihren in Klinkern mit Zement-
martel (Gzul = 15 kg). 

Pfeiler aus Werksteinen (Quadern und Bruehsteinen). 

Der Berechnung der Werksteinpfeiler ist eine 15fach~ Sicherheit, 

wenn die geringste D!cke > als IhO' und eine 25fache Sicherheit zugrunde 

zu legen, wenn die geringste Dicke < IhO ist. Die Druckfestigkeit ist nach 

ONORM B 3lO2 festzustellen. 
Bruchsteinpfeiler sollen nur aus lagerhaften und zugerichteten 

Steinen hergestellt werden und eine geringste Dicke von 40 cm, mindestens 
aber von 1/6 der Rohe erhalten. Zulassige Druckbeanspruchung s. S. 8l. 

2. Stiitzen aus Holz. 

Ihr Querschnitt kann den Beanspruchungen und konstruktiven Auf
gaben entsprechend sehr verschieden sein; er kann aus einem Kantholz 
entsprechender Abmessung allein bestehen oder aus mehreren Einzel-

t T ~ 
1-

M' 6 
I lI, n 

lI2~1Inn. .. , 

+17 

t -
I 

/ Yersatzvng 
/ 

I mit oder ohne 
/ Zapfen 

I 

Abb. 74. 

querschnitten zusammengesetzt sein, die durch Diibel oder Futterstiicke 
und Bolzen oder fachwerkartig durch Streben und Spangen vereinigt, 
zu gemeinsamer Wirkung gelangen. 

Die einfachste Form ist die aus einem Einzelstabe meist quadratischen 
Quersclinittes bestehende Stiitze, die mit einem Zapfen in den zu stiit
zenden Balken eingreift (sehr geringe Auflagerflache) oder zu wirk
samerer Lastiibertragung und zur Erzielung einer gro./3eren Druckflache 
ein Sattelholz und Kopfbiige zugewiesen erhalt. 

Balken (Unterzug) und Sattelholz erhalten in der Regel gleiche Breite 
und das Sattelholz rund 3/4 der UnterzugshOhe. Lange des Sattelholzes 
rund 0,3 der Unterzugsfreilange vermehrt um die beiden Vorkop£langen 

v = -b·l!..-, wobei H die Rorizontalkomponente des Au£lagerdruckes, 
• 7: 
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b die Sattelholzbreite und 7: die zulassige Schubbeanspruchung (bei 
Weichholz 12 kg/cm2) bedeuten. 

Sattelholz und Unterzug sind durch Diibel (Hartholz in der Liings
faser) verbunden, deren Hohe rund 1/4 bis 1/6 der summierten Unterzugs
und SattelliolzhOhe und deren Lange das 2- bis 2,5fache der Diibelhohe be
tragen. Schraubenbolzen pres
sen Sattelholz und Unterzug 
aneinander bzw. an die Diibel 
und befahigen sie dadurch zu 
gemeinsamer Wirkung. Die 
Kopfbiige liegen an einer Seite 
meist fliichtig mit der Stiitze 
und sind durch Versatzung mit 
oder ohne Zapfen mit dem 
Sattelliolz und der Stiitze ver- ~ ~ 
bunden; sie erhalten zumeist 
eine etwas geringere Breite wie Abb. 75. Abb. 76. 

das Sattelholz. Abb. 74. 
Fiir durch mehrere Geschosse durchlaufende Stiitzen ist der einfache 

Querschnitt nicht geeignet; er bedingt die Anordnung des Unter
zuges zu beiden Seiten der Stiitzen (Abb. 75) und dessen Aufla
gerung auf Knaggen; es ergibt sich iiberdies bei ungeteilt durch
laufenden Stiitzen ein wenig giinstiger Stiitzensto13. Die Auflagerung 
des geteilten Unterzuges a'lf Knaggen la13t eine wenig wirksame Last
iibertragung zu. 

Eine Teilung des Stiitzenquerschnittes in zwei verdiibelte und ver
bolzte Einzelquerschnitte ermoglicht einen giinstigeren, einzem versetzten 

a.) b) 

20 20 

¢20 

Abb. 77. FulJausbildung h6Izerner Saulen. 

Stiitzensto13 und gewahrt eine wesentlich bessere und gro13ere Lastiiber
tragungen zulassende Auflagerung des ungeteilt durch Ausnehmungen 
der Doppelstiitze hindurchgefiihrten Unterzuges, dessen weitere Unter
stiitzung durch Sattelholz und Kopfbiige, wenn erforderlich, leichtbe
wirkt werden kann. Abb. 76. 

Die Abb. 77 a bis 77 c zeigen einzeme Fu13ausbildungen holzerner 
Stiitzen.1 ) 

1) Aus Kersten: Freitragende Holzbauten. Berlin 1926. 
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Die statisehe Bereehnung der Stiitze erfolgt naeh Art der Be
anspruehung auf Druek oder Kniekung. 

Die im Hochbau der Bereehnung meist zugrunde gelegte Befestigung 
ist die scharnierartige Lagerung des StiitzenfuBes und -kopfes . 

.unter der Annahme einer zehnfaehen Sieherheit ist, soll Kniekung 
nieht eintreten, erforderlieh, daB das Tragheitsmoment der Holz-
t"t I 10. P .l2 . d B di St··t nh"h' ill t' s u ze > E . n2 sel, 0 er es mu e u ze 0 e emer qua 'a 1-

sehen Holzsaule < 12 a sein, wenn mit a die Seitenlange des Stiitzen
quersehnittes bezeiehnet wird. 

Allgemein: Die Grenzlange zwisehen reinem Druek und Kniekung .~
'/, 

betragt bei Holz (Druekfestigkeit 200 kg/em2, zulassige Druekspannung 
60 kg/em2, Sieherheitsgrad = 10) 40,5.1) 

Liegt Kniekung vor, ist die Stiitze naeh den Formeln von Euler, 
Tetmaj er oder naeh dem w -Verfahren zu bereehnen. 

Euler: Die Kniekbelastung, d. i. die Kraft, bei deren Auftreten 

Kniekung erfolgt, P k = n2 i~ I; bei 10facher Sicherheit betragt die 

zulassige, eine Kniekung noeh nieht hervorrufende Stablast P = ~120 ~21 ; 

1= 10 ~ PE l2 oder I ~ 100 P l2, wobei Pint, l in m auszudriieken ist. 
n. 

Die Euler-Formel ist jedoeh nur anzuwenden, wenn + ~ 100 ist; 

unterschreitet ~ den Wert 100, so ist die Tetmaj er-Formel oder das 
'/, 

w-Verfahren anzuwenden. 
Naeh Tetmaj er ist die zulassige Stablast P = rJ Faa, wobei rJ die 

Abminderung (aus Tabellen zu entnehmen) und aa die zulassige Druek
beanspruehung bedeuten. 

Nach dem w -Verfahren lautet die Formel fUr die zulassige Stablast 
. F (f I .. 

P = --Z.ZU.; der Knickwert wist Tabellen (ONORM B 1002) zu ent-
w 

nehmen. Es empfiehlt sieh, bei Anwendung des w-Verfahrens eine 
Vorberechnung naeh Euler vorzunehmen und den ermittelten Quer
scli~itt beziiglieh azul naeh dem w-Verfahren zu iiberpriifen. 

Beispiel: 

Eine Holzstiitze quadratischen Querschnittes sei mittig mit P = 20 t 
belastet; l (Stablange = Knicldange) = 3,00 m; (fazul = 70 kg/cm2• 

P 20000 
Auf reinen Druck gerechnet ergibt sich F = a = ~ = 286 cm2, 

d. h. ein quadratischer Querschnitt mit Seitenlange a = 17 cm; 

= 1?7Q. = 18 > 12, daher liegt Knickung vor. 

1) Emperger: Knickfestigkeit; bearbeitet im "Beton-Kalender". 

a 
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Naeh Euler: Angenommener Quersehnitt: 17 X 17 em; 1=.7200 em4 ; 'VT l300 ~ = F = 5; i = -5 = 60 < 100, daher nach Tetmaj er zu reehnen; 
. P l 300 

naeh TetmaJer: F = --. -= -- = 18 entsprieht einem 'Tj = 0,613; 
'TjrId ' a 17 

20000 -
F = 0,613 X 70 = 465; a = V 465 ~ 22 em. 

D . h . II l 300 4 . h 09 d F em ne tlggeste ten a = 22 = I entspne t 'Tj = 0,7 un = 

20000 
--~ 0,709 XW = 403; a~ 20 em. 

Naeh w-Verfahren: Vorbereehnung naeh Euler: I = 100 P .l2; I = 
a4 

= 100 X 20 X 9 = 18000; 12 = 18000; a == 22 em; naeh w-Verfahren 
P.w 

muJ3 F- < rIzul; einem Quersehnitte 22 X 22 em entsprieht i = 6,36 

l . P.w 20000 X 1,59 
und i = 47, bzw. w = 1,59; p- = 484 65,6; zulii,ssig ware 
rIz = 90 kgjem2. 

Bei einem Quersehnitte 20 X 20 em ergibt sieh auf gleiehem Reehnungs
wege ein rIz = 84,5 kgjem2• 

3. Stiitzen aus Eisen. 
Die dem GuBeisen eigene geringe Biegungsfestigkeit schrankt seine 

Anwendung im Stiitzenbau bedeutend ein, aber auch die erschwerte 
Nachpriifung allfalliger Herstellungsfehler, die schwierige Ausbildung 
der Anschliisse, das Bersten der Saulen im Brandfalle bei auftreffendem 
Loschwasserstrahl und nicht zuletzt die dem Zeitgeschmacke wenig ent
sprechende Formgebung haben GuBeisenstiitzen stark verdrangt. 

W 0 sie zur Verwendung gelangen, erhalten sie meist die Form kreis
runder Hohlstiitzen mit einem AuBendurchmesser D von lO0-400 mm 
und einer Wandstarke d von 10-40mm, mit in der Regel d~O,1 D. 
Die groBten Baulangen im gewohnlichen Hochbau betragen 6-7 m. 

Beispiele der Tragfahigkeit guJ3eiserner Saulen. 

.4.ullerer 
Durchmesser 

mm 

120 
160 
220 

Wandstiirke 
mm 

16 
16 
20 

1) Aus ,.Eisen im Hochbau" 1928. 

Tragfiihigkeit' ) ill t; "zul = 600 kg/cm'; sechs
fache Sicherheit geg<ln Kniclrung; StiitzenhOhe von 

9,85 
25,9 
75,6 I 

7,54 
19,8 
66,0 

5,96 
15,6 
52,2 

4,83 
12,7 
42,3 

Bei kleinen Lasten und mittigem Lastangriffe werden Kopf, Schaft 
und FuB meist in einem GuBstiicke hergestellt. Fiir groBere Lasten, die 
in erhOhtem MaBe eine sorgfaltige, gleichstarke Wandbildung erfordern 
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oder bei Lastangriffen, die ein Schragstellen der Saulen bewirken konnen, 
werden Schaft und FuB in zwei Teile getrennt (Abb. 7S) und im letzteren 
Faile die Saule als Pendelsaule ausgefiihrt. 

Nach Riihlmann betragen bei O'b = 300 kg/cm2 

spruchung) die FuBplattendicke d1 = 0,041 b . VPzul, die 
(Biegebean
Rippenhohe 

~ t~--~~-
*."..OYO ~ 
+-0- "*" 

lLli 
I 

t : 
It i 

, ttl. 
Abb. 78. 

h = 0 141 V P I • Xo und Rippenstarke , 151 

151 = 3/4 d1, wobei bedeuten: b den gerad
linigen Rippenabstand am Plattenrande in 
em, Pzul die zulassige Pressung der Unter
mauerung, PI die Rippenbelastung in kg, 
Xo den Schwerpunktabstand der Belastungs
flache vom Saulenschaft in em und t51 die 
Rippendicke. 

In der Praxis wird die Quadratseite 
der FuBplatte oder der FuBplattendurch
messer annahernd gleich dem 2,5-' bis 
3fachen Saulendurchmesser . ausgefiihrt. 
Zwischen FuBplatte und Untermauerung 
Zementschicht von rund 15 mm Starke 
oder 5 mm Bleiplatten. 

Die Be r e c h nun g guBeiserner Hohlstiitzen auf Knickung erfolgt nach 
den reichsdeutschen Bestimmungen vom Jahre 1925 nach der Euler
formel unter Zugrundelegung einer 6fachen Sicherheit gegen Knickung 
bei O'tlzu! = 600 kg/cm2• 

Darnach gilt bei mittiger Belastung: Jerf = 6 PSk2; Pint, Sk (freie 

Hechts, einfache Profile 
Unlen, zusammengesetzte 

Profile. 

.JL...J ~Ib ...JIlL ..r~ 1'\ ] [ -,r r.., r.., r ,,(" ",(" __ 

IIJ~[J [J ] [ 
Abb. 79. 

Saulenknicklange) in m. 

Ist"; < SO, so ist die Berech-
~ 

nung nach Tetmaj er durchzufii
hren. In Osterreich wird in der Regel 
Sfache Sicherheit bei O'dzu! = 
= 1000 kg zugrunde gelegt. 

Zur Erhohung der Feuersicher
heit und Tragfahigkeit konnen 
GuBeisensaulen nach Emperger 
mit spiralumschniirtem Beton um-
mantelt werden. 

Stiitzen aus FluBstahl. Die 
Wahl des Stiitzenprofils ist derart zu treffen, daB bei voller Ausnutzung 
der zulassigen Tragfahigkeit groBte Wirtschaftlichkeit und die konstruk
tiv giinstigsten Aufbau- und AnschluBmoglichkeiten geboten werden. 

Der Querschnitt kann aus einem Profil gebildet oder aus mehreren 
zusammengesetzt werden. . 

Einfache Profile erfordern geringere Nietungen als zusammenge
setzte; normalflarischige Doppel-T -Trager ergeben infolge kleiner Flansch
breite eine unbequeme Nietung. FlachenvergroBerung durch Guttplatten. 
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Zusammengesetzte Querschnitte konnen auf vielerlei Art aus 
Doppel-T-, U-, L-, WinkE/leisen und anderen Profilen gebildet werden. 
Offene Querschnitte nennt man solche, deren Innenflachen zuganglich 
bleiben, geschlossene Profile solche, deren Innenflachen durch Gurt
platten verdeckt sind. Als Kastenquerschnitte werden durch Bindebleche, 
Diagonalstreben oder Gurtplatten verbundene zusammengesetzte Profile 
bezeichnet; sie konnen offen oder geschlossen ~ein. Die Art und die Stellung 
der Einzelquerschnitte zueinander beeinflussen den Nietvorgang und die Er
neuerung des Innenanstriches in giinstigem oder ungiinstigem Sinne. Be
steht der Querschnitt aus zwei oder mehreren, durch Bindebleche verbunde
nen Einzelstaben, so ist der Abstand der Einzelstabe so zu wahlen, daB das 
Tragheitsmoment des Stiitzenquerschnittes beziiglich der materialfreien 

Stumpfnlihte 
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V-Nath 

X-Naht 

Volle Kehlnaht 
durchlaufend 

Leiehte Kehlnaht 

I 8innbUd ffir 

~~;;';iCht I Querschnitt" 

! 

Q ill i ..-;7_ 

--~::-' 1------
8 l:¢.:i.-z,-

... :!-....... I 

r-----~ I-~---
~,J..h- ~ ~I ____ _ 
...JL fa:.,--jt,l r,;---.:,:. I 

LI?_._?J' .... 
1----------1--- 1-------

Volle Kehlnaht 
unterbroehen 

Abb. 80. Sinn1;lllder fiir SchmeIzsehweUlen. 

-L 

Achse groBer ist als bezuglich der Materialachse. Kreisformige Querschnitte 
aus geschweiBten Rohren oder Q1?-adranteisen finden wegen der schwierigen 
Kopf-, FuB- und AnschluBausbildungen wenig Verwendung. 

"Beispiele einfacher und zusammengesetzter Querschnitte: Abb.79. 
Durch Anwendung des SchweiBverfahrens statt der Nietung kann 

nach Berichten der Verfechter der SchweiBtechnik wesentlich an Material 
und Arbeit gespart werden. Das Verfahren wird im Hochbau erst seit 
etwa 10 Jahren angewandt; es hat viele Anhanger, aber auch zahlreiche 
Gegner gefunden und konnte sich bisher nicht allgemein durchsetzen. 
Als Verfahren kommen die elektrische LichtbogenschweiBung (Slawianoff
verfahren), die elektrische Widerstand- und GasschmelzschweiBung oder 
gas-elektrische SchweiBung in Betracht. 1m Zusammenhang sei auf die 
Richtlinien fur die Berechnung und AusfUhrung geschweiBter Stahl
bauten, ONORM B 2332, und auf die Vorschriften des preuBischen Mini
steriums fUr Volkswohlfahrt vom Jahre 1930 fUr die AusfUhrung ge
schweiBter Stahlhochbauten sowle auf DIN 1910-1914 und 4100 ver
wiesen. Sinnbilder fUr SchmelzschweiBen Abb. 80. 
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Schaftausbildung. In zusammengesetzten Querschnitten sind die 
einzelnen Profile bei mittigem Lastangriffe durch Bindebleche zu ver
binden, bei ausmittigen oder Biegungsbeanspruchungen fachwerkartig 
zu vergittern. 

Die Zahl der Bindebleche ergibt sich aus der Bedingung, daB jeder 
einzelne Querschnittsteil fiir den auf ihn entfallenden Lastanteil knick
sicher sein muB; jedenfalls sind aber mindestens in den Drittelpunkten 
der Stiitzenhohen solche Bm.debleche anzuordnen. Der AnschluB erfolgt 
mit wenigstens zwei Nieten. StiitzenstoBe werden durch Verlaschungen 
bewirkt. 

FuB- und Kopfausbildung. Zur Ubertragung der Auflast auf 
die Stutzen bzw. der Stiitzenlast auf die Untermauerung dient je eine 
etwa 15 mm starke FluBstahlplatte, die mit dem Stutzenprofil durch 

:1 I: 
0:: 
01: 

::0 :.0 
:1 I: x 0 0 0 0 x 

~ ~ 
x 0 0 0 0 x 

Abb. 81. 

Winkeleisen und lotrechte, zirka 10 oder 12 mm starke FuB- bzw. Kopf
bleche verbunden sind. 

Zwischen FuBplatte und Untermauerung ist eine rund 15 mm Zement
mortelschicht oder eine 5-mm-Bleiplatte eingebettet. Die GroBe der 
FuBplatte wird durch das Verhaltnis der Last zur zulassigen Pressung 
der Untermauerung, die Rohe der lotrechten FuBbleche und das Profil 
der Winkeleisen durch die zur Ubertragung der Last erforderliche Niet
anzahl bestimmt. Zur gleichmaBigen Druckiibertragung empfiehlt es 
sich, die Nietzahl der lotrechten Bleche etwas groBer zu halten, als sich 
rechnungsmaBig ergibt. 

Die FuBplatte solI nicht mehr als das 2,5fache ihrer Starke iiber die 
FuBwinkelkante vortreten. 

Der Nietdurchmesser (Nietloch) ist allgemein d = V5T - 0,2 cm, 
wobei t die Starke in cm der in einer Kraftrichtung geringsten Platten
dicke bedeutet. Die Verbindung ist auf Abscherung zu rechnen, wenn bei 

. einschnittiger Vernietung d < 2,6 t und bei zweischnittiger Vernietung 
< 1,3 t ist. 1st d >, so erfolgt die Berechnung auf Lochleibungsdruck. 
Die sich ergebende groBte Nietzahl ist der Ausfiihrung zugrunde zu legen. 

Abb. 81 zeigt die Ausfiihrung des StiitzenfuBes einer aus zwei 
U-Eisen gebildeten Stiitz.e. 
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Bei mittiger Belastung genugt zur Sicherung gegen Verschieben die 
Anordnung von Steinschrauben; tritt ausmittige Beanspruchung auf, 
sind Zuganker mit im Mauerwerk angeordneten Ankerplatten, Winkel-, 
u- oder I-Eisen vorzusehen. • .. 

Die Berechnung der Stutzen aus FluBstahl erfolgt nach ONORM 
B 1002, bzw. dem preuBischen Ministerialerlasse vom Jahre 1925 nach 
dem w -Verfahren. Darnach ist die erforderliche Knicksicherheit eines 

Druckstabes gewahrleistet, wenn ; w ~ O"zzul, wobei S die Stabkraft 

in kg, F die volle Querschnittsflache des Stabes, O"zzul die zulassige 
Zugbeanspruchung bei einem Sicherheitsgrade von 2,5 fUr St 00.11 = 
= 1200 kgjcm2, fUr St 37.11 und St 37.12 = 1400 kgjcm2 und w den 
Knickwert bedeuten. 

Die w-Werte sind in Tabellen den Schlankheitsverhaltnissen A = !; 
~ 

entsprechend verzeichnet. 1m Hochbau ist die in Rechnung zu stellende 
Knicklange l meist gleich de,r Stablange. 

Die Berechnung nach dem w-Verfahren erfordert eine zuvorige An
nahme eines bestimmten Querschnittes; sodann sind fUr denselben das 
ldeinste TragheitsmomentI, die unverschwachte Stabquerschnittsflache F, 

der Tragheitshalbmesser i = V j- und das Schlankheitsverhaltnis A = + 
zu ermitteln und fur dieses A das dem Baustoff entsprechende w aufzu

suchen. Der Wert ; w muB ~ O"zzul sein. 

Bei mehrteiligen Staben darf die Schlankheit der einzelnen Teile nicht 
groBer als die Schlankheit des ganzen Stabes und nicht > als 40 (nach 
dem preuBischen Erlasse nicht > als 30) sein, um als Vollstab 
berechnet zu werden. Uberschreitet die Schlankheit ausnahmsweise 
diese Werte, so ist die Tragfahigkeit des Stabes besonders nachzuweisen". 

Rechn1lngsbeispiel. 

Eine Stutze aus FluBstahl St 37,11 von 4,0 m Rohe ist mit S = 100 t 
mittig belastet. Es ist der Querschnitt zu ermitteln" Berechnung nach 
w-Verfahren (ONORM): 

Annahme: Zwei J[-Profile Nr. 18, Abstand 110 mm. 

l 
1= 2700 cm4 ; F = 56 cm2 ; i = 6,95; A = T = 57,6; w = 1,43. 

100000 
56 X 1,43 = 2554 kg/cm2, also bedeutend hoher als (}zzu\ = 

= 1400 kg/cm2 • 

Neue Annahme: Zwei J[ Profil Nr.26, Abstand 160 mm. 

I = 9640 cm4 ; F = 96,6 cm2 ; i = 9,99; + = 40; w = 1,32. 

S 
(}= F w = 

100000 
96.6 X 1,32 = 1366 kg/cm2, daher < als 1400 kg/cm2 • 
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Wird nach Euler bzw. Tetmajer gerechnet, so ist zunachst eine An

nahme zu treffen und zu iiberpriifen, ob das Schlankheitsverhaltnis ~ > 105 
~ 

und die Eu.ler-Formel anwendbar ist. Wiirde ~ < 105, ist nach Tetmajer 
~ 

weiter zu rechnen und zu iiberpriifen, ob die vorhandene Spannung die zu
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lassige, in diesem FaIle 1400 kg/cm2, 

nicht iiberschreitet. 

Abb.82 zeigt eine durch 7 Ge
schosse durchlaufende Mittelstutze 
(I P) eines Lagergebaudes mit ho
hen Deckennutzlasten und An
schluB der Unterztige und Decken
trager. 

4. preiler und Stiitzen aus Beton 
und Eisenbeton. 

Allgemeine Angaben tiber den 
Baustoff und dessen Eigenschaften 
sind in den Abschnitten auf den 
S. 19-31 und 83-87 enthalten. 

Unbewehrte Betonpfeiler 
und Sttitzen. 

Sie kommen nur in Betracht, 
wenn keine oder nur sehr geringe 
Zugspannungen zu erwarten sind, 
die Sttitzen groBere Abmessungen 
erhalten konnen und die Zuschlag
stoffe zu niedrigen Preisen zur Ver
fUgung stehen. Die AusfUhrung er
folgt zwischen Schalungen meist 
mit quadratischem Querschnitt. 

Die groBte Druckbeanspruchung des Betons darf allgemein fUr tragende 
TeiIe 1/5 Wb28 nicht uberschreiten und nicht > als 55kgjcm2 sein und ist 
dem Schlankheitsgrad entsprechend abzumilldern. 

Angenahert betragt das Mischungsverhaltnis etwa 1: 6 bis 1: 8, je 
nach Schlankheitsgrad. 

Sttitzen aus bewehrtem Beton. 

Eisenbetonsttitzen eignen sich zur Aufnahme hoher Lasten bei an
gestrebtem kleincn Querschnitt und bei Beanspruchungen, die auBer 
lotrechten Drticken auch Biegungsmomente hervorrufen. 

N achArt der Bewehrung sind gewohnliche Eisen betonsttitzen mitLang s
armierung und Sttitzen aus umschnurtem Beton zu unterscheiden. 

1) N ach einer Darstellung in der ZeitscIirift "Der Peinertriiger". 
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Langsbewehrte Eisenbetonstiitzen erhalten meist quadratisehe oder 
reehteekige, selten vieleekige oder runde, umsehniirte Betonstiitzen meist 
aehteekige Quersehnitte. 

Bei r<,:liner Langsbewehrung (rund 14-40 mm 0) solI der Gesamt
eisenquersehnitt je naeh der Sehlankheit der Stiitze mindestens 0,5 bzw. 
0,8% und hOehstens 3% des 
Betonquersehnittes betragen 
(wenigstens 4 Langseien). Die 
Langseisen sind nahe an den 
Rand (1,5 bzw. 2 em im Freien 
Betondeekung) zu riieken und 
mit horizontalen, meist Rund
eisenquerbiigeln von 5 bis 
12 mm 0 im Hoehstabstand 
der kleinsten Stiitzenstarke, 
bzw. des 12faehen Langseisen
durehmessers zu verbinden (s. 
ONORM B 2302). 

Als SaulenhOhe ist· im 
Hoehbau die volle Stoekwerks
hohe anzunehmen; Stiitzen, 
deren Hohe h > 20 d und 
deren Quersehnitt <25 X 25 em 
ist,. sind nur ausnahmsweise 
zulassig. 

Als umsehniirte Saulen 
sind Stiitzen mit kreis
formigem Kernquersehnittl) 
zu betraehten, die mit einer 
naeh einer Sehraubenlinie ver
laufenden Armierung oder mit 
einer Ringbewehrung versehen 
sind, deren GanghOhe bzw. 
Abstande kleiner sind als 8 em, 
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Abb. 83. Querschnitte und FuJ3ausbiJdung von Eisen
betonsaulen. 

bzw. l/S des Kerndurehmessers. Die Langsbewehrung muB mindestens 1/3 
der Umwehrung und mindestens 0,8% des Betonquersehnitts betragen. 

Abb. 83 zeigt Querschnitte und FuBausbildungen von Eisenbetonsaulen. 
Ein standfestes Bewehrungsgerippe fUr umsehniirte Eisenbeton

siiulen sieht die Bauart Dr. lug. Bruno Bauer .vor. 

IV. Schutz der Mauern und Wande gegen Feuchtigkeit. 
Die Feuehtigkeit beeintraehtigt die meisten wandbildenden Baustoffe, 

gefahrdet dadureh die Bestanddauer und die Standsieherheit der Konstruk
tion und iibt auf die Gesundheit der Bewohner der Innenraume und auf den 
Bestand der in den Raumen gelagerten Stoffe einen naehteiligen EinfluB aus. 

1) Kern = Flache innerhalb der Umschniirung. 
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Die Abwehr der Feuchtigkeit wird daher auch bauordnungsmiiBig 
gefordert; so verlangt die Bauordnung fiir Wien die Isolierung der Keller
mauern gegen seitlich eindringende und aufsteigende Bodenfeuchtigkeit 
und die Ausfiihrung des Grund- und Kellermauerwerkes abwiirts der 
Isolierschicht in Portlandzementmortel. 

Die Feuchtigkeit kann hauptsachlich in die Mauern eindringen durch 
das Aufsteigen aus dem Untergrunde, seitliches Eindringen aus 
dem anliegenden Erdreiche der Keller- und Sockelmauern, Schlagregen, 
dauernde Dunstentwicklung im Rauminnern, Bauschaden, wie Un
dichtheiten des Daches und der Rinnen, wasserfiihrender Leitungen usw. 

V or beugungsmaBnahmen: 

Baustoffe: S. 51-54, s. auch ONORM B 3635 und C 9201 und 
DIN 19166. 

Der Feuchtigkeitszutritt zum Keller- bzw. Sockelmauerwerk ist weit
moglichst hintanzuhalten. Entsprechende Dachvorspriinge, Traufen
pflaster; Terraingestaltung derart, daB das Meteorwasser nicht zur Haus
mauer flieBe, allfalliges Quellwasser auffangen, Hangwasser durch 
Drainagierung ableiten usw. 

Aufsteigende Feuchtigkeit wird durch waagrecht verlegte Isolier
schichten, seitliche Feuchtigkeit durch lotrechte Isolierungen ab
gewehrt. Liegt der FuBboden unter dem Erdreich, so ist der Schutz in 
beiden Richtungen durchzufiihren, befindet er sich iiber Terrain (nicht 
unterkellert), geniigt die waagrechte Sperrung in allfiilliger Verbindung 
mit seitlicher Isolierung des Sockels. 

Die Art der VorbeugungsmaBnahmen und die Auswahl der Materialien 
ist abhangig vom geforderten Sicherheitsgrade, von der Art der Wandbau
stoffe und von den ortlichen Verhiiltnissen (Untergrund, Feuchtigkeits
grad, Grundwasserstand, Quell- und Hangwasser usw.). 

Allgemein zu beachten: Nur vollkommen dichte, vor mechanischen 
und chemischen Einfliissen bewahrte und die sperrende Wirkung dauernd 
beibehaltende Isolierungen bieten wirklichen Schutz. Die Sperrung ist 
stets so auszufiihren, daB die Isolierschicht durch den Feuchtigkeits
druck nicht abgehoben werden kann. Waagrechte und lotrechte Iso
lierungen sollen zu einheitlicher, gemeinsamer Wirkung gelangen. Ver
fliichtigende Stoffe vermogen nur voriibergehend Schutz zu bieten. HeW 
aufzubringende Schichten und Anstriche haften nur auf verliiBlich 
trockenem Untergrund oder auf besonderen, kalt aufgestrichenen Grund
anstrichen. Elastische Sperrstoffe sind geeigneter als sprode. Mortel
zusiitze erfordern zur Erzielung dichtender Wirkung die genaue Ein
haltung der Mischvorschriften und die Verwendung qualitiitsmaBiger 
Mortelbildner. 

Als Isolierstoffe kommeh in Betracht: Schichten von Bitumen, 
Asphalt, Teer und Pech, mit derlei Stoffen getrankte Pappen und 
Gewebe, bituminose Anstrichmittel (Losungen und Emulsionen), 
gegen schiidigende Einfliisse geschiitzte Metallfolien (Blei), durch poren
dichtende Zusiitze und geeignete Mischungsverhiiltnisse wasserhemmend 
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gestaltete Mortelschich ten, Scharen von Klinkerziegeln in Port
landzementmortel oder Asphalt und zirkulierende Luftschichte.n. 

Nach der Lage der Isolierschicht unterscheidet man: 1. Horizontale 
oder waagrechte und 2. vertikale oder lotrechte Isolierungen. 

1. Horizontale Isolierung. 
GuBasphaltschichten, 1,5bis2 cm stark,auftrockener,staubfreier 

Mauerflache in einer oder besser zwei Lagen heiB aufgebracht; Asphalt
gudronanstriche von etwa 2 mm Starke, auf trockenem Untergrund in 
2-3 Lagen heiB aufgebracht; Jute- oder Pappezwischenlagen zu empfehlen; 
. Flintkoteschichten, kalt aufgebracht, und zwar: Grundanstrich, 

nach dessen Trocknen Auflegen mit Flintkote impragnierter Jute, zweiter 
Grundanstrich und nach Trocknung Deckanstrich. Bedarf 1,5-2 kgjm2; 

Primat und Aggerit (Asphaltwasseremulsionen) im ahnlichen 
Arbeitsfortgange, wie vor beschrieben; 

Inertolanstriche oder Anstriche aus Siderosthen-Lubrose auf 
trockenem Untergrunde fUr leichtere FaIle; 3 kg/10m2, bzw. 1,5 kg/10m2 
bei zweimaligem Anstriche; 

Hydrasphalt-Anstriche (Asphaltemulsion); 1 kg fUr 2,5 m 2 ein
maligen Anstrich; 

Isolierpappen, teerfrei oder geteert (Osterreich Nr.70 und 90, 
Deutsches Reich Nr.625 und 500). Mit Sagespanen oder Korkschrot 
bestreut, auf Mauerbreite mit beiderseitigem Uberstande zugeschnitten 
und trocken verlegt; Ubergriffe 10 cm mit heiBem Bitumen, Asphalt, 
Gudron oder Holzzementmasse, je nachdem ob teerfreie oder Teerpappe 
verwendet wurde, geklebt. Bekieste Pappen wegen DurchlOcherungs
gefahr wenig geeignet. 

Ruberoid-, Permanit-, Duranit-, Sordonit-, Aboxitl)-Pappen 
und dergleichen. Arbeitsvorgang wie vor; 

Asphaltfilzplatten, 4 mm stark, Ubergriffe mit Asphalt geklebt; 
Sie belsche oder A boxi t-Bleiisolierpla tten; zwei Isolier

pappelagen mit zwischengeklebter 0,2 mm Bleifolien; 
Bitumen-Gewebeplatten, 3--4mm stark (Nessel-, impragnierte 

Wolle- oder Jutegewebe mit Talkum bestreut), Bitumit usw.; 
Klinkerziegelscharen in Portlandzementmortel oder Asphaft; 
Portlandzementmortelschichten, 15-20 mm stark, im Mi

schungsverhaltnis 1 : 3 bis 1 : 2, mit porendichtenden Zusatzen, wie Biber 
(1 kg auf 50 kg Mortel), Ceresit (25 kg/m3), Fluresit und Murosan (8 bis 
12 kg/m2), Aquasit (1-2 kg auf 50 kg Zement), Watproof, Sikurit, 
Nigrit u. a. 

2. Vertikale Isolierung. 
Sie erfolgt im allgemeinen mit den gleichen Stoffen, wie sie bei den 

horizontalen Isolierungen angewendet werden. Wichtig ist, daB ein sorg
faltiger und dichter AnschluB der lotrechten an die waagrechte Sperrung 

1) Aboxit: aus hochsiedenden Olen unter Zusatz von anorganischen 
Stoffen und Asbest hergestelltes, kalt verarbeitbares Erzeugnis. 
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erfolgt. Wird die lotrechte Isolierung durch Isolierpappen oder Isolier
platten bewirkt, so werden die einzelnen Bahnen zunachst 10 em breit 
auf die horizontale Isolierung aufgeklebt und naehdem die weitere Auf
mauerung erfolgt ist, hoehgezogen, abgesehnitten und etwa zwei Seharen 
iiber dem Erdreieh in eine Lagerfuge eingelegt. Die benaehbarten Bahnen 
iibergreifen einander um 10 em und werden an den StoBstellen geklebt. 
Anstriehe oder Asphaltaufziige erfordern zur Sehaffung eines entspreehen
den Arbeitsraumes eine Aussehaehtung, die naehher wieder zugesehiittet 
wird. 

Eine sehr wirksame vertikale Isolierung kann dureh vorgelagerte 
Luftschlitze, die mit der AuBenluft in Verbindung stehen, gesehaf
fen werden (Abb. 85); die Vormauer muB stark genug· sein, den 

~l;;:X;:h fiudron auf Asph.
Emu/sion 

Abb. 84. Abb. 85. 

Erddruek aufzunehmen; die Sehlitze werden 10 em und breiter aus
gefiihrt und oben abgedeekt; die Sohle liegt tiefer als der Keller
fuBboden. In versehiedenen Hohen beginnende, etwa 1,5 m von
einander entfernte, in die Mauer verlegte Luftkanale miinden im 
Soekelaus und be~TIken eine Zirkulation der Luft im Sehlitze; liegt 
starke Bodenfeuehtigkeit vor, ist die Vormauer zu isolieren und fUr die 
Mogliehkeit des Abrinnens allfallig in den Schlitz eingedrungenen Wassers 
Sorge zu tragen. 

Die vorbesproehenen Isolierungen setzen normale Bodenfeuehtigkeit 
voraus; stehen die Kellermauern im Grundwasser, so ist ein erhohter 
Schutz erforderlieh. (Abb.87.) Feststellung. des hoehsten Grundwasser
spiegels. Die Grundwasserdiehtung hat bis zirka 40 em iiber den hoehsten 
Grundwasserstand zu erfolgen. Wahrend der Arbeiten muB das Grund
wasser abgesenkt werden. Die FuBbodenunterkonstruktion ist in ihrer 
Starke derart zu bemessen, daB sie yom Grundwasser nieht aufgehoben 
werden kann; damit Gleiehgewieht herrseht, miissen die Gewiehte der 
Platte und der Grundwassersaule gleieh seil1: YP' h2 = Yw . hi> worin 
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yp und Yw die Raumgewiehte des Plattenmaterials, bzw. des Wassers 
und h2 und hI die Starke der Platte und die Rohe des Grundwassers, von 
Plattenunterkante gemessen, bedeuten (Abb.87). . 

Die Abb.84 bis 87 geben einige Beispiele fiir verschiedene 180-
lierungsfil.lle. 

Zu Abb.84: Unterkellerter Aufenthaltsraum; ErdgesehoBfuBboden 
80 cm iiber Erdreich; KellerfuBboden 2,20 m unter Erdreich; Keller
mauer in Vollziegeln in Portlandzementmortel; KellerfuBboden Beton
estrieh auf Unterbeton (zusammen 12 em) mit porendiehtendem Zusatz, 
darunter 15 em Kies; horizontale und 
vertikale Isolierung. aus geklebter 
Bitumenisolierpappe; innerer Keller-
verputz in Zementmortel; Soekelputz 
verlangerter Zementmortel; Traufen
pflaster mit Aboxitdiehtlmg auf 
Unterbeton; Kellerdeeke Rapidziegel
balkendeeke. 

Zu Abb. 85. Nieht unterkellerter 
Werkstattenraum; FuBboden 90 em 
unter Erdreieh; Luftsehlitz dureh 

Abb. 86. 

Verlang. 
Porlj.Zem .. 

Mark! 
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isolierpappe 

maK-Grund 
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Abb.8i. 

Flinfkom Masfix. 
8cm Kies/Jeton 
25cm Kies/Jef. 

Entliiftungskanale mit AuBenluft in Verbindung; Fundament: Kiesbeton; 
KellerfuBboden aus 5 em Betonestrieh, darunter 5 em Heraklith, darunter 
6 em Sehutzbeton mit porendiehtendem Zusatz, darunter 1-2 Lagen mit 
Ubergriffen geklebter Bitumenisolierpappe; zwischen dieser Isoliersehieht 
und dem gewaehsenen Boden 12 em Kiesunterbeton mit porendiehten
dem Zusatz; Vormauer, aus 2 Sehalen bestehend, mit zwisehengelegter 
doppelter Lage geklebter Bitumenisolierpappe; oberer AbsehluB des Luft
sehlitzes aus 7 em Betonplatte, dariiber 6 em Uberbeton und 6 em im 
Gefalle verlegtes Traufenpflaster mit Aboxitdiehtung; Soekelisolierung 
aus Gudronanstrieh auf Asphaltwasseremulsion Grundanstrieh oder Flint
kote, Aboxit und ahnliehes. 

Zu Abb. 86: Nieht unterkellerter Wohnraum; FuBboden 20 em iiber 
anliegendem Erdreieh; ErdgesehoBfuBboden: 2,5 em Sehiffboden, 7 em 

Mohr, Hochbau. 9 
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Besehiittung, 2 em Zementmortel, 2 Sehiehten troeken verlegter Ziegel, 
untere Sehieht mit Luftzwisehenraumen; darunter 6 em Sehutzbeton, 
2 Lagen geklebter Bitumenisolierpappe oder Aufstriehe von Flintkote, 

.' 
'0 

Abb.88. 
L = Luftschlitz. 

. . . . . 

Aboxit u. dgl., darunter 12-15 em 
Kiesunterbeton; Soekelisolierung und 
Traufenpflaster wie bei voriger Ab
bildung besehrieben; die Luftsehieht 
der Ziegellage des FuBbodens ist 
dureh Kanale mit der Innenluft in 
Verbindung. 

Zu Abb. 87: KellerfuBboden im 
Grundwasser: KellerfuBboden: Flint-
kote-Mastix, und zwar Flintkote
Grundanstrieh, impragnierte Jute, 
zweiter Grundanstrieh und 8mmFlint

kotemastix (1 Z + 2 S + 3 Splitt + 2 Flintkote); darunter 8 em Kies
beton, ferner 1 Lage geklebter Bitumenisolierpappe, darunter 8 em Kies
beton und 2 Lagen geklebter Bitumenisolierplatten, darunter 25 em Kies
betonplatten mit porendiehtendem Zusatz; AnsehluB zwischen Mastix-

fuBboden und Wandaufzug mit Hohl-

lJllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllU :::~~:~d :::;:~: a:;::~:nJnn::~ 
Aboxitanstrieh, 12 em Klinker, 2 La-

'J 

gen geklebte Bitumenisolierpappen, 
12 em Ziegel in Portlandzementmortel, 
1 Lage geklebte Bitumenisolierpappe: 
Kellermauer in Kiesbeton mit poren
diehtendem Zusatz und innerem Port
landzementmortelputz. 

, " I MaBnahmen gegensehadigende 
;11~ ,,, D ' illlm~'~' ~~m1rl}tI~j' Einfliisse des Sehlagregens: aeh-

'P- - ;J1: I • ':b~: vorspriinge und entspreehend unter-

1 sehnittene Hauptgesimsbildungen soI-

~ seitiger AuBenputz in verlangertem l.. I
IRllllH I .:. len die Mauerflueht sehiitzen; wetter-

11111111 Zementmortel, allfallig mit WeiB-

Abb. 89. 
H = Doppelhaken, J = Isolierpappestreifen, 
R = Horizonta1schnitt dumh die Blppen

platte (60 em lang, 20 em breit). 

zement verlangert, oder in hydrau
lisehem Kalkmortel; Mortelzusatze, 
wie Aquasit, raffiniertem Watproof 
o. dg1., wetterfeste Fassadefarben, 
wie Kronsteinerfarben, Tempdurin-

oder Betonitfassadefarben, Indurin u. a. 

Innere Dunstbildungen: 

In Sonderfallen kann in industriellen und gewerbliehen Anlagen, aber 
aueh in hauswirtsehaftliehen Betrieben (Wasehkiiehen, Badezimmern, 
Kiichen, insbesondere wo Gasheizung), dauernde innere Dunstbildung 
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Durchfel1chtungen hervorrufen. Wrasen- und Dunstabziige, Luft
erneuerung, verlii.ngerter Zementmortelputz, Fliesen- oder Plattenver
kleidungen. 

3. Nachtragliche Isolierungen an bestehenden Gebauden. 
Das nachtragliche Einschalten unterlassener horizontaler Isolier

schichten ist nur nach kostspieligem Durchsagen der Mauern moglich. 
Eine nachtragliche lotrechte Isolierung bei mangelnder waagrechter fiihrt, 
soferne die Feuchtigkeit aus dem Untergrunde aufsteigt, nur dazu, daB 
die Feuchtigkeit hoher steigt und oberhalb des Randes der Isolierschicht 
neuerlich in Erscheinung tritt. MuB von hohen Kostenaufwendungen 
abgesehen werden, eriibrigt nur, die Feuchtigkeit im Mauerkorper zu 
belassen und durch vorgebaute zirkulierende Luftschichten trockene 
Putzflachen zu schaffen. Zur Bildung solcher Luftisolierungen geeignet: 
Oka-Rippenplatten (Abb. 89), Falzbautafeln: Kosmos, Globus 
und andere (Abb. 88). 

Gute Erfolge wurden auch mit dem allerdings kostspieligen Trocken
legungsverfahren "System stromende Luft" von lug. Motzko er
zielt. 

B. Decken. 
_ Die Decken unterteilen die Gebaude in den GeschoBhOhen; sie liegen 
auf den tragenden Mauern oder den von Pfeilern gestiitzten Unterziigen 
auf und haben die Verkehrslasten der Geschosse aufzunehmen. Sie haben 
neben der Aufgabe der Unterteilung und der Lastaufnahme wesentlich 
auch eine raumaussteifende, die Windkrafte iibertragende Funktion, die 
bei entsprechender Art der Lagerung zu rahmenartiger Wirkung gelangt. 
Sie miissen tragfahig und, wenn Erleichterungen nicht zugebilligt sind, 
feuerhemmend gestaltet sein und sind im obersten Geschosse so stark 
zu halten, daB sie von herabfallendem Dachgeholze bei einem Brande 
nicht durchschlagen werden. 

Eigengewichte von Decken in kgjm2 unter 
ONORM B 2101. 

Benutzung von 

!'! I' _I Art der Decke 

I Tramdecke mit 8 (7) cm Beschiittung. Blind- und Brettel-
boden, Stukkaturschalung und Stukkaturung ....... . 

2 Einschubtramboden (Tramtraversendecke) zwischen eiser
nen Tragern mit 8 (7) cm Beschiittung, Blind- und 
Brettelboden, Stukkaturschalung und Stukkaturung 
mit Tragern ..................................... . 

Gewicht 
in kg/m2 

230 (216) 

250 (236) 

9* 
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Fortsetzun(J der Tabelle. 

Nr., Art. del' Decke 

3 15 em starke Gewolbe aus Mauerziegeln zwischen eisernen 
Tragern mit 8 em Besehiittung am Gewolbeseheitel, 
Verputz, Blind- und Brettelboden, bei einer Verlags-
weite der Trager bis 1,40 m, samt Trager ........... I 

4 Desgleiehen bei einer Verlagsweite der Trager von mehr 
als 1,4 m bis 3,00 m ............................. . 

5 Rapidziegeldeeke, 15 em hoeh, 7 em Besehiitttmg, Blind-
und Brettelboden ................................ . 

6 Hourdisdeeke, 7 em Kohlenlosehe, Blind- und Brettel-
boden, 5 m Liehtweite mit Trager ................. . 

7 Forsterdeeke mit Stahleinlagen, 10 em Koksasehe mit 
3 em Dielenbelag ................................ . 

8 Sekuradeeke aus 17 em hohen Steinen mit Tonplatten-
pflaster in Zementmortel ......................... . 

Gewicht 
in kg/m' 

480 

300 

250 

250 

300 

Eigengewiehte (Rohdeekengewiehte) von Docken in kg/m2 untoI' 
Benutzung von DIN 1055. 

Nr.1 Art del' Deckc 
Gewicht 

in kgfm 2 

1 Kappengewolbe bis 2 m Stiitzweite, 12 em stark (olme 
Trager) ..................... : ................... . 275 

2 Kappengewolbe bis 2 m Stiitzweite, 25 em stark (ohne 
Trager) ......................................... . 

3 Betondeeke, 10 em stark, einsehliel.llieh Stahleinlagen .. . 
540 
240 

4 Kleinesehe Deeke, 12 em stark, mit voUen Hartbrand
ziegeln, in Z;ement. Mortel verlegt ohne Stahleinlagen . 

5 Kleinesehe Deeke, 12 em stark, mit voUen Hartbrand-

1 
2 
3 
4 
5 

ziegeln, in Zementmortel mit Stahleinlagfm ......... . 225 

Fiilhltoffe -
Ra umgewieh te 

Art dcs :U'iillstoffes 

Sand, troeken ... 
Mauersehutt .... 
Sehmelzsehlaeke 
Rostsehlaeke .... 
Steinkohlen-
asche, Kohlen-
16sehe ........ 

1 
Gewicht in 

tim' 

imMittell,6 
1,4 
1,4 
1,0 

0,7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Pflaster und Ful.lboden -
Eigengewiehte. 

Art des Boden,; 1 Gcwicht 
in tfm3 

Terrazzo, Tonfliesen .... 1 2,0 
Steinholz, Xylolith . . . . . 1,8 
Linoleum. . . . . . . . . . . . . . 1,3 
Holzstoekel . . . . . . . . . . . . 1, ] 
Weiehholzboden (Kiefer). 0,6 
Hartholzboden (Eiehe) .. 0,85 



Decken. 133 

Isolierstoffe - Raumgewichte. Putz - Eigengewichte. 

Nr·1 

1 
2 
3 
4-
5 
6 

1 

2 

3 

4-

5 

{j 

7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 

Art des Stoffes I Gewicht 
in tIm" Nr·1 

Heraklithplatte im 1\1ittel ... 0,40 1 
K.·B.-Platte ............... 0,60 2 
Torfmull, Torfoleum ........ 0,18 
Korkplatten im Mittel ...... 0,32 
Insuliteplatte .............. 0,26 
Tekton ................... 0,35 

Yerkehrslasten. 

kg/m2. 

Raumbezeichlllmg 

Wohn- lmd Nebenriiume in Wohnhausern. 

" " 
Dachbodenraume 

" Kleinhausern. 
flir hauswirtschaftliche 

Zwecke ............................. . 
Dachbodenraume zu anderen als hauswirt-

schaftlichen Zwecken ................ . 
Flache Dacher zum zeitweiligen Betreten 

durch einzelne 1\1enschen samt Winddruck 
und Schneelast ...................... . 

Flache Dacher zum Aufenthalt von Men
schen samt Winddruck und Schneelast . 

Kanzleien, Krankensale, Schulzimmer, Har
sale, Laden, Verkaufsraume bis 50 m 2 
Boden£lache ........................ . 

Wie Post 6, jedoch iiber 50 m 2 Boden£lache 
Treppen in Kleinhausern ............... . 
Treppen in sonstigen Gebauden; Balkone, 

Versammlungssale, Schau- und Licht
spielhauser, Tanzsale, Turnsale, Gast
wirtschaften mit mehr als 50 m 2 Grund
£lache, und nicht befahrbare HMe ..... 

Garagen (Raddruck < 500 kg/m2), Waren-
hauser, Fabriken, \Verkstatten ....... . 

Befahrbare Hafe (Raddruck < 800 kg/m2). 
Biichereien, Aktendepots ............... . 
Leichte Scheidewande bis 7 cm Dicke samt 

beiderseitigem Verputz sind als gleich ver
teilte Zuschlage zur Verkehrslast, wenn 
nicht Rchon beriicksichtigt, bei 1, 2, 3, 6, 
7,9, 10, 12 in Anrechmmg zu bringen mit 

Putz IGewiCh~ 
in tim" 

Kalkmartelputz 1,7 
Zementmartelputz. 2,1 

Onorm 
B 2101 

200 
150 

125 

300 

100 

250 

300 

400 
350 

400 

500 

800 
500 

DIN 1055 

200 
200 

200 

200 

200 

200 

J 200 

\ Krankensale: 
300 
500 
350 

500 

{ Je nach beson
derem Fall 

dto. 
500 

d < 6,5 cm 
75 kg/m2, 

d =6,5-10cm 
125 kg/m2, 

d > 10 cm 
150 kg/m2 
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Fiir StaI3e, Ersehiitterungen oder Sehwingungen sind die ruhigen Ver
kehrslasten je naeh der Starke dieser Einfliisse auf das 1,2- his 1,5faehe zu 
erhahen (ONO~M.) Nach DIN empfiehlt es sieh, den StoI3zusehlag mit 
der Baupolizei vorher zu vereinharen. 

Lastverminderungen nach ONORM B 2101 lmd DIN 1055. 

Die sieh stets starker auswirkenden Luftsehutzbestrebungen :be
einflussen die Deckenkonstruktionen in hohem MaBe. Decken gegen auf
treffende Fliegerbomben groBen Kalibers widerstandsfahig zu gestalten, 
kann nur auf Sonderfalle beschrankt bleiben. Hingegen wird der groBere 
Wahrscheinlichkeit zukommenden Gefahrdung durch kleinkalibrige 
Brandbomben in Hinkunft erhohte Beriicksichtigung zugewendet werden 
miissen. Jedenfalls erscheint es mindestens geboten, insbesondere die 
Decken des obersten Geschosses als Massivdecken auszufiihren. 

Nach der Bauordnung fiir Wien bleibt die Wahl der Deckenkonstruktion 
im allgemeinen dem Bauherrn iiberlassen; jedoch ist die Verwendung 
von Holzdecken unzulassig: 

Uber Kellerraumen; 
unter Badezimmern, Waschkiichen, Aborten sowie unter 

und iiber Raumen, in denen besondere Feuchtigkeit entwickelt wird; 
iiber Raumen, in denen groBere Mengen vonselbstentziindlichen, 

leicht brennbaren oder schwer loschbaren Stoffen erzeugt, 
verarbeitet oder gelagert werden, wenn sich dariiber Aufenthaltsraume 
oder die einzigen Zugange zu solchen befinden; 

bei groBeren, insbesondere offenen Feuerstatten, soweit eine Ent
ziindung durch Warmeleitung und Strahlung oder Funkenflug moglich 
ist und durch SchutzmaBnahmen nicht verhindert werden kann; 

schlieBlich iiberall dort, wo besondere Vorschriften Holzdecken 
ausschlieBen. 

Die Art der Deckenkonstruktion ist in den Planen ersichtlich zu machen 
und gege benenfaIls der sta tische Nachweis ihrer Tragfahigkeit zu er bringen. 

Die Wahl der Deckenkonstruktion hangt von der GroBe und Art der 
aufzunehmenden Lasten, dem geforderten Feuersicherheitsgrade, dem 
geforderten Warme- und Schallschutz und den ortlichen Verhaltnissen 
(Beschaffungsgelegenheit der Baustoffe, Schulungsgrad der Arbeits
kriifte usw.), den volkswirtschaftlichen Forderungen und der Wirtschaft
lichkeit der Konstruktion abo 

Nach Art der Baustoffe und dem Feuersicherheitsgrad ist zwischen 
Holz- und Massivdecken zu unterscheiden. Erstere umfassen, wie 
der Name sagt, aIle Arten der Holzdecken, letztere aIle Arten der Gewolbe, 
Formstein-, Beton- und Eisenbetondecken. Eine Sonderstellung nehmen 
die wenig in Betracht kommenden reinen Eisendecken ein. 

I. Holzdecken. 
Sie sind billig und rasch und mit gering geschulten Arbeitskraftep. 

herzustellen und bieten in entsprechender Ausfiihrung einen guten Warme
und Schallschutz; sie sind jedoch feuer gef ahr lich und gegen Feu ch tig-
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keit empfindlich. Die Feuergefahrlichkeit kann durch Beschuttungen 
zwischen FuBboden und Tragkonstruktion, durch feuerbestandigen Belag 
des FuBbodens, wie dies die Bauordnung fUr Wien fur den Dochboden vor
schreibt, und durch verputzte Untersichten bedeutend gemindert, aber dem 
Baustoff gemaB nie vollkommen gebannt werden. Die Feuersgefahr bleibt 
nieht auf die Deeken allein besehrankt; sie erstreekt sieh weiter auf das 
ganze Innere der Gebaude, verringert die Eindammungsmogliehkeit eines 
Brandes und beraubt im Brandfalle die Deekenkonstruktion ihrer aus
steifenden Funktion. Hohe Versieherungspramien sind eine Folge dieser 
Gefahrmomente. 

In noeh hoherem MaBe ist die Holzdeeke dureh Feuehtigkeit ge
fahrdet; naeh oben und unten abgesehlossen, fehlt dem eingebauten 
Holze die Mogliehkeit, die ihm innewohnende und aus dem Mauer
werk, der Besehuttung u. dgl. aufgenommene oder sonst dureh auBere 
Einfliisse zugekommene Feuehtigkeit wieder abzugeben; das Holz ist 
der Gefahr der Erkrankung, der Pilz- und Sehwammbildung und Ver
morsehung ausgesetzt. 

Es soli daher nur verlaBlieh troekenes Holz zum Einbau gelangen, 
fUr troekene, mit dem Mauerwerk nieht unmittelbar in Verbindung 
stehende Auflagerung und troekenes Besehuttungsmaterial Sorge getragen 
werden. Eine Umhullung der Balkenkopfe mit Holz, Bleeh oder Pappe 
verringert nieht die Gefahrdung, sondern vergroBert sie. Beste Gewahr 
bietet ein allseitiger Luftzwisehenraum zwischen Mauerwerk und Balken
kopf von etwa 4 em und die Auflagerung auf Hartholz oder harzreiehen 
Unterlagsbrettern. 

Arlen der Holzdecken: 
1. Holzbalkendecke, Sturzboden; in Osterreieh Tramdeeke 

genannt; 
2. Tram-Traversendeeke, Trager-Tramdecke, Einsehub

tramboden zwischen eisernen Tragern; 
3. Windelboden; 
4. Dubelboden (Dippelbodenl. 

1. Holzbalkendecke, Tramdecke. 
Die Holzbalken (Trame), KanthOlzer uberhohten Quersehnittes aus 

Tannen- oder Kiefernholz, liegen in Abstanden von rund 85 em (naeh 
ONORM zulassig bis 1 m), sofern ein Mauerabsatz vorhanden ist, auf 
diesem, sonst in kastenartigen Aussparungen des Mauerwerkes. Als Unter
lage dient bei einem Mauerabsatz eine 10 em hohe und halbsteinbreite 
Fohren-RastsehlieBe (Mauerlatte), wenn diese gleiehzeitig zur Langs
versehlieBung der Mauer dienen solI, oder aus 3-5 em hohen fohrenen 
Rastladen. 1st kein Mauerabsatz vorhanden, so dienen 5 em starke, 
etwa 4 em breiter als die Balken bemessene Fohrenbretter als Unterlage. 

Naeh den in Osterreieh ubliehen, einen hoheren Feuersieherheitsgrad 
gewahrenden Anordnungen liegt auf den Balken eine rauhe, mindestens 
2,4-em- Sturz- (oder Sehutt-) Sehalung, die im obersten Gesehosse 
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in doppelter Starke auszufiihren ist. Zur Deckung der Fugen Deck
leisten von mindestens 1,2 cm Starke oder gestiilpte bzw. versetzte 
Schalung. Auf derselben liegt nach osterreichischen Bauvorschriften 
eine 7 em starke Beschiittung aus trockenem, erdfreiem Sande, trok
kener, schwefel- und saurefreier Schlacke, trockener Koks- oder Kohlen
lOsche oder allfallig auch aus gerostetem Bauschutt. Zur Lagerung von 
HolzfuBbOden werden in die Beschiittung in rund 80 cm Entfernung 
5 X 8 cm Poisterholzer (Lagerholzer) eingebettet, auf welchen der 
weiche Holzboden unmittelbar, ein harter Brettelboden mittels einer 
rauhen Weichholzunterlage (2,4-cm-Blindboden) verlegt wird. Die 
Unterseiten der Balken sind nach der Bauordnung fiir Wien feuerhemmend 
zu gestalten, wenn die Decke Bestandteile verschiedener W ohnungen 
trennt. Diese feuerhemmende Untersicht wird durch eine mindestens 
1,2 cm rauhe Schalung (Decken-, Stukkatur-, Putzschalung) mit 
·aufgenageltem, 1,5 cm starkem Stukkaturrohrgewebe und 1,5 cm starkem 
Putz hergestellt. Allfallig kann auf die Schalung verzichtet werden und 
das Rohrgewebe nach besonderem Verfahren stark gespannt, unmittelbar 
auf die Tramunterkante genagelt (Bockelschalung) oder konnen 
andere Putztrager, wie StauBziegelgewebe, Spalierlatten, Bakulagewebe, 
Rabitznetze oder Ahnliches gewahlt werden. 

Verdrehungen der austrocknenden Deckenbalken konnen zu Rissen 
im Deckenputze fiihren, wenn der Putztrager mit der ganzen Unterseite 
des Balkens fest verbunden ist; die Befestigung auf Leisten, die in der 
Mitte der Balkenunterseiten und gleichlaufend mit den Balken angeordnet 
werden, verringern diese zwar nicht groBe Gefahr. Die Aufhangung 
schwerer Gegenstande an der Decke erfordert unter Umstanden die An
ordnung von Weehseln zwischen den Tramen. 

Die Konstruktionshohe kann durch versenkte Lagerung der 
Sturzschalung (Fehlbodeneinschub) verringert werden. Die Bau
ordnung fiir Wien schreibt vor, daB die Beschiittungshohe in solchen 
Fallen iiber Tramoberkante wenigstens noch 3 cm betragen muB. 

SolI die Deckenuntersicht von den Tragbalken unabhangig gemacht 
werden, so sind gleichlaufend mit den Tramen im Abstande von etwa 
4 cm von denselben kleine, stark iiberhohte, nur den Deckenputz tragende, 
sogenannte Fehltrame anzuordnen. 

Die im Deutschen Reich iibliche Ausfiihrung sieht meist das unmittel
bare Auflegen des HolzfuBbodens, der Dielen, auf den Balken vor und 
ordnet die bis zur FuBbodenunterkante reichende Beschiittung auf einer 
eingeschobenen Stakung oder einem Einschubfehlboden an (s. Abb. 91a). 

In Osterreich geht man Fiillstoffen und Belagen, die Feuchtigkeit 
in die Decke bringen konnen, mit Recht aus dem Wege. Deshalb werden 
auch die als DachbodenfuBboden haufig verwendeten Pflasterziegel wo
moglich trocken verlegt. SolI ein Lehm- oder Zementestrich aufgebracht 
werden, empfiehlt es sich unbedingt, eine Isolierpappe zwischen Schalung 
und Beschiittung zu legen. 

Die Verlegung der. Trame erfolgt derart, daB die unmittelbar neben 
einer Mauer (Feuer- oder Scheidemauer) liegenden Balken etwa 4 cm 
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Abstand von diesen Mauern einhalten (Streichbalken)l) und die 
iibrigen Trame regelmaBig mit rund 85 em Abstand von Mittel zu Mittel 
ausgeteilt werden. Seheidemauern von 12 em aufwartB sind beiderseits 
von Tramen begleitet. 12 em starke Seheidemauern diirfen dureh die 
Balken nieht belastet werden. Leiehtwande stehen meist am Blindboden 
auf und reiehen bis zur Stukkatursehalung. Wiirden die Tramauflager 

I ;6.!!! cl4 u.e.!hJ8.6 .U J.t. 

a.) 

Abb.90. 

versenkfe 
Schutt.rche/vnu 2,+cm 

Dec/deisfe 
esclliittvnu J cm 

Leimn +)(0 
~~~. (E§i'?fh7)M!;~t 

;i;~i;5;S:~~: 

""Y ...... vv .... "Zv-

0) 

mit den Rauehsehloten in Kollision geraten, sind die betreffenden Trame 
auf Weehsel aufzulegen. BauordnungsmaBig muB der Abstand der Holz
konstruktionsglieder von der Sehlotinnenwand wenigstens eine halbe 
Ziegelbreite + 1,5 em weiteren Sehutzzwisehenraum betragen. 

Die Abb. 90 und 91 zeigen die in Osterreieh und im DeutsehenReiehe 
meistausgefiihrten Anordnungen der Holzbalkendeeken. Abb.90a stellt 
die Regelausbildung der Tramdeeke in Osterreieh, Abb. 90 b die ebenfalls in 
Osterreieh viel verwendete Tramdeeke mit versenkter Sturzsehalung dar. 

~ o;;~e ~ 

a.) c) 
Abb.91. 

Wird auf erhohte Feuersieherheit und hoheren Warme- und Sehall
schutz kein oder nur geringer Wert gelegt, sind aueh die Ausfiihrungen 
naeh Abb. 91 a bis 91 e moglieh. 

Die gezeigten Ausfiihrungsarten lassen mannigfaehe Varianten dureh 
Einlegen sehall- und warmeisolierender Sehiehten, dureh Verkleidungen 
der siehtbaren Tramteile, Kassettierungen usw. zu, auf die hier nieht 
naher eingegangen werden solI. 

Bei groBen Trakttiefen, groBer als 6,5 m, und groBen Belastungen 
empfiehlt es sieh, die Trakttiefe mit Unterziigen aus einfaehen starken 
Balken, verzahnten oder verdiibelten Balken, ohne oder mit Stiitzen
anordnungen oder aus eisernen Tragern zu iiberspallllen und die Trame 
unter Ausnutzung der geringeren Spallllweite zu verlegen. 

1) Da die Streichbalken vermindert belastet sind, werden sie bei gleicher 
Rohe der iibrigen Trame mit zwei Drittel deren Breite ausgefiihrt. 
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Berechnung einer Tramdecke. 

Gegeben: Trakttiefe (Raumtiefe) l = 5,20 m, Verlagsweite der Trame 
e = 0,85 m; Eigengewicht der Decke g = 230 kg/m2 ; Nutzlast p = 200 kg/m2 • 

Gesucht: Balkenquerschnitt. 
In Rechnung zu stellende Balkenlange 1,05 Z = 5,46 m; auf einen Balken 

entfallendes Deckenfeld: 5,46 X 0,85 = 4,64 m2 ; Gesamtlast Q auf einem 
Deckenbalken: 4,64 X (230 + 200) = 1995 kg. 

M max (Balken auf zwei Stiitzen, gleiehformig verteilt belastet) = 9_/,_: = 

1995 X 546 . M 136160 
--::8:--· -=136160kgcm; W=a;0'=90kg/cm2 ;W= 90 = 

. b. h2 b . h2 

= 1513 em3 ; W emes Rechteckbalkens = -6-; -6-= 1513; bei gleieh-

bleibendem Stammdurchmesser ergibt sich fiir das VerhiHtnis 5: 7 das 
5h3 

grol3te Widerstandsmoment; b zu 5/7 h angenommen: 42 = 1513; h....:...- 24; 

b = 5/7 h = 17; gewahlt 18/24. 

Die Querschnittsflaehe dieses Balkens F = 432 em2 ; W = 1728 cm3• 

Sparsamer ist der Balken 14/26 mit F = 364 cm2 . bei vorhandenem 
TV = 1577 cm3• 

Uberpriifung in bezug auf Durchbiegung D. Hochstzulassige Durch-

b Id S . _<l 5.Q.Z3 . E D hnm 
iegung = ·300 er tiitzwelte, v = 384. EI' worm = e al3 

110000 kg/cm2; 1= Tragheitsmoment = b ~;3 = 20505 em'; D 

5 X 1995 X 5463 546 . 
384 X 110000 X 20505 ....:...-1,85 cm....:...- 300 und daher 110ch zulasslg. 

Zur Vereinfachung der Rechnung sei auf verschiedene Tabellen ver
wiesen; so ergeben die nachfolgende Tabelle die W max und IOJ der haufigst in 
Betracht kommenden Rechteekbalken, ONORM B 5210 und DIN 104 Zu
sammenstellungen der zulassigen Spannweite von Deckenbalken und DIN 104 
s.ul3erdem eine Kurventafel zur Querschnittsennittlung. 

Widerstands- und Tragheitsmomente der Rechteckbalken. 

F Widerstands- Tragheits- I F Widerstands- Tragheits-
em moment Wmax moment Ix em monlent W ma.x moment Ix ----

em" em' I em" em' b i h b h 

i 14 326,7 2287 I 20 I 1067 10667 
10 I 16 426,7 3413 16 24 1536 18432 

i 
18 540 4860 28 2091 ·29269 

-!-- --
16 512 4086 22 1452 15972 

12 i 20 800 8000 18 24 1728 20736 
i 24 1152 13824 26 2028 26364 i ----- ----. 
i 

( 18 756 6804 24 1920 23040 
14 22 1129 12422 20 26 2253 29293 

i 26 1577 20505 28 2613 36587 
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2. Tram-Traversendecke. 

Zur Minderung der Feuchtigkeitsgefahrdung der Holzbalken werden 
dieselben anstatt auf das Mauerwerk mit der Unterkante biindig auf 
eiserue Trager verlegt, die in rund 3 m Entfernung, am besten in Fenster
pfeilerabstanden, auf den tragenden Mauern aufruhen. Die geringere 
Lange der Trame ergibt kleinere Querschnitte; anderseits fordert die 
]~auordnung fiir Wien, daB die Beschiittung den Trageroberflansch urn 
wenigstens 3 em iiberrage; daher nieht selten groBe Besehiittungshohe. 
Zur Verringerung derselben empfiehlt es sieh, die Trame stark iiberhoht 
(etwa 1: 2) zu wahlen. Die Ausfiihrung (Abb.92) gleieht sonst der ge
wohnliehen Holzbalkendeeke. 

Einer der Hauptvorteile der Tram-Traversendecke ist darin gelegen, 

a;ss £2 2ES\ II? lAS S 926"" ... zz" S f?2iliiSS,£" 2 + ""!?~ 

~<~~::::l~~::::~:, .~ Le!Jmmorfe/~1 

Abb. 92. Abb. 93. 

daB sie jede Beriihrung der Holzbalken mit dem Mauerwerk vermeidet 
und damit die Gefahr der Erkrankung und Schwammbildung bedeutend 
herabsetzt. 

3. Windelboden. 

1m Deutsehen Reieh viel verwendet. Sie bestehen aus Holzbalken 
mit zwisehengelegten oder aufgelegten Sehlettstangen oder Staken von 
3-7 em Starke, die mit zirka 4 em dieken Strohlehmstrieken (Windel) um
wickelt sind. Dariiber Lehmsehlag, Aufsehiittung und FuBboden. Je naeh 
der Lage der Windel iiber den Balken, in halber Balkenhohe oder biindig 
mit Unterkante Balken unterscheidet mangestreckte, halbe (Abb.93) 
und ganze Windelboden. 

4. DiibelbOden. 

Die dreiseitig bearbeiteten, an der Oberseite baumwalzigen Balken 
liegen von Mittelmauer zur Hauptmauer Mann an Mann und sind dureh 
Diibel miteinander verbunden. Auf der Unterseite Putztrager und Putz, 
iiber den Balken Besehiittung und FuBboden. 

Wegen des groBen Holzverbrauehes und der Feuersgefahr einerseits 
und der insbesondre bei unausgetroeknetem Holz sehr hohen Erstiekungs
gefahr und der erforderliehen Mauerverstarkungen in jedem Geschosse 
anderseits ist diese Deekenart heute vollig auBer Ge bra ueh gekommen. 

II. Massivdecken. 

Naeh den verwendeten Baustoffen lassen sieh die Massivdeeken ein
teilen in solehe aus: 
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1. Ziegeln, und zwar; 

a) Gewolbe ohne Verwendung von eisernen Tragern; 
b) Gewolbekappen und Platten ohne Bewehrung zwischen 

eisernen Tragern; 
c) Platten mit oder ohne eisernen Tragernmit Bewehrung (Stein-

eisende cken). 

2. Beton und Eisenbeton, und zwar: 

a) Unbewehrte Betondecken, 
b) bewehrte Betondecken. 

Nach dem Baubetriebe kann zwischen Schalungsdecken und Montage
decken, vom Konstruktionsgedanken ausgehend, zwischen Platten-, 
Balken- und Gerippedecken (Jobst Siedler) unterschieden werden. 

1. Massivdecken aus Ziegeln. 
a) Gewolbe ohne Verwendung eiserner Trager: In der Vergangenheit 

bis in die letztverflossenen Jahrzehnte stellten die in Ziegeln gemauerten 
Gewolbe sozusagen ausnahmslos die einzige in Anwendung stehende 

Massivdeckenart dar, wenn man von den 
Steingewolben der Monumentalbauten, den 
klassischen Steinbalkendecken und man chen 
zum Teil in betonartiger Bauweise hergestell
ten GroBraumdecken des Altertums absieht. 

Mit der Erzeugung und der rasch zu
nehmenden Verbreitung der Walztrager und 
dem Auftreten der Beton- und Eisenbeton-

Abb. 94. konstruktionen tritt die Anwendung der Ge-
w61be im Hochbau stark in den Hintergrund 

und bleibt mit geringen Ausnahmen auf die Fane beschrankt, in 
denen architektonische Forderungen die Ausfiihrung bedingen. 

Allgemeine Bezeichnungen laut Abb. 94. 

l = Stiitzweite. 
TV = Widerlager. 
F = GewolbefuB, FiiBel. 
f = Pfeil, Stich. 

S = Scheitel. 
R = Gewolberiicken. 
V = Verstarkung. 
N = Nachmauerung. 
A = Anlauf. 
Leibung = die dem Innern zugekehrte Begrenzungsflache des Ge-· 

w61bes. 

Der geometrischen Form der Leibung nach unterscheidet man 
zylindrische, konische und spharische Gewolbe und als Haupttypen 
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volle, segmentfOrmige und flache1) Tonnen, Kreuz-, Kloster- und Mulden
gewolbe, Kuppeln' und bOhmische2), bzw. preuBische3) Platzel. 

Segmentformige Tonnen (Abb.95) erhalten in der Regel einen 
Pfeil von 1/4 bis 1/6 der Spannweite; bei Wohnraumbelastungen reicht 
bis zu 6 m Spannweite eine Scheitelstarke von 
25 cm mit Verstarkungen gegen das Widerlager auf 
38 cm aus. Ausfiihrung in Langsscharen (Kuf). 
Die Verstarkung erfolgt im Schnittpunkte der 
Scheiteltangente; s. Abb. 95. Die Gewolbezwickel 
sind nachzumauern oder mit Beton aufzufiillen. 

1=::*----/ ---{=I 

f=1. _1. 
~ B 

Abb. 95. 

b) Gewolbe und Platten aus Ziegeln 
zwischen eisernen Tragern: Ein auch im 
Hochbau der Gegenwart noch oft ausgefiihrtes 
Gewolbe sind die flachen Tonnen (preuBis'ches Kappengewolbe) 
zwischen eisernen Tragern, in Wien auch "PIa tzel~' genannt. Abb. 96. 

Sie werden mit einem Pfeil t = ~12' in der Regel = 1~ in halber 

oder bei groBeren Lasten auch mit ganzer Steinstarke mit Normal-, Voll
oder Hohlziegeln zwischen I-Tragern gewolbt. 

Die Spannweite ist von der Belastung, der Scheitelstarke, der 
Pfeilhohe und der zulassigen Druckspannung des Materials abhangig und 
wird in der Regel < 3 m gewahlt. 

Die Ausfiihrung des Gewolbes erfolgt meist in Schragscharen (auf 
den Schwalbenschwanz) oder in Ringscharen (Querscharen) oder 

'. 

Abb. 96. Ziegelkappendecke zwischen eisernen Triigern. 1. Feld: Brettel- und Blindboden auf Be· 
schiittung; ebene Untersicht: Holztragelmit Schalung, Stukkaturung und Putz. 2. Feld: Schiffboden 
auf Beschiittung bzw. Estrich auf Beton. Flanschenziegel bzw.·Betonstelze; ebene Untersicht: 
aufgehliugte Putztrager und Putz. 3. Feld: Estrich auf Beton. Betonstelze; Untersicht uneben. 

auch in Langsscharen (auf den Kuf) mit verlangertem Zement
mortel und bei groBen Tragerentfernungen und groBen Belastungen mit 
reinem Zementmortel. 

Die Einwolbung mit Langsscharen erfordert eine vollkommene Ein
riistung und Schalung, wahrend die Wolbungen mit Schragscharen und 
Ringscharen. nur Leerbogen (Rutschbogen, Romenadbogen) erfordern, 
die, dem Arbeitsfortschritte folgend, verschoben werden. 1m Deutschen 
Reiche sind statt der Rutschbogen WOlbkasten gebrauchlich. 

1) 1m Deutschen Reiche preuJ3ische Kappengewolbe genannt. 
2) 1m Deutschen Reiche Hange- oder StiitzkuppeI, auch bohmisches 

Gewolbe. 
3) 1m Deutschen Reiche bohmisches Kappengewolbe. 
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Die von den Kappen ausgeiibten Horizontalschiibe gleichen sich bei 
gleichmaBig verteilter Belastung mit den Horizontalschiiben der Nachbar
felder aus. In den Endfeldern werden sie durch SchlieBen aufgenommen 
(2 oder 3 letzte Felder). Zur ErhOhung der Feuersicherheit empfiehlt es 
sich, die Tragerunterflanschen durch Verkleidungen mit Flanschenziegel 
oder Beton und Mortelschichten vor dem unmittelbaren Zutritte der 
Brandeinwirkung zu schiitzen und den freien Stegteil in Beton einzu-

I~ , .... 
j 

! 

hiillen (siehe z. B. Abb. 96 Mitte). 
Gewiinschte ebene Untersichten kon

nen durch horizontale Putzschichten auf 
Putztragern (Schalung und Stukkaturung, 
StauBziegelgewebe, Rabitznetz usw.) ge
schaffen werden. Abb.96. 

Berechnung der Trager einer ZiegeZkappen
decke. Abb. 97. 

Abb. 97. Gegeben: VerIagsweite 1,40 m, Eigenge-
wicht der Deeke einsehlie.l3lieh FuJ3boden 

480 kg/ms, N utzIast 300 kg/m2, Trakttiefe 5,00 m. 
Gesueht: Tragerprofil. In Reehnung zu stellende Stiitzweite 1,05 X 5 = 

= 5,25 m; auf einen Trager entfallt ein DeekenfeId: 5,25 X 1,4 = 7,35 m2 ; 

GesamtIast eines Tragers: 7,35 X (480 + 300) ~ 5750 kg. 

Q . l 5750 X 525 
ft[ =-8- = --8--~ 377340kgem; 

M 377340 . 
W = - = = 314 em3 entsprlCht 124 mit W = 354 em3 • 

(J 1200 

Die Dure~biegung mu.13 kleiner als 5~0 der Stiitzweite, somit < :~~- < 
< 1,05em sem; 

5.Q.l3 4 
f} = 384. E [; E = 2100000 kg/em2, 1= 4250 em. 

f} 5 X 5750 X 5253 2 d h ii.l3t 126 "hIt 
= -384>< 2100000 X 4250 =~, em, a er zu >; es m e gewa, 

werden. 
Q.l l 140 

Berechnung der Schlie/3en: Horizontalsehub H = -81; f = 10=10 = 
= 14em; angenommen: SehIie.l3enentfermmg 1,75m; auf eine Sehlie.l3e ent
fallt ein Feld von 1,75 X 1,40 = 2,45 mS ; Q = 2,45 X (480 + 300) = 1910 kg~ 

H = }910 X 140 ....!- 2390 kg· der erforderliehe Quersehnitt der Sehlie.l3e-
8 X 14 - , 

H 2390 
F = a = -1200 ~ 2 em2; gewahIt 0 16 mm mit F= 2,01 em2. 

Statt zwischen eisernen Tragern konnen solche flache Kappen aueh 
zwischen gemauerte Gurten gespannt werden. 

Zur Erzielung geringer, durch Putzschichten auszugleichender Pfeil
hohen bei gleichzeitiger Herabsetzung des Horizontalschubes bedient man 
sich der fast scheitrechten Kappen (Stich 2-4 cm) aus Normal
ziegeln oder Formsteinen zwischen I-Tragern und der e benen Plactten 
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zwischen. 1-Tragern. Die Tragfahigkeit ist bei diesen Deeken in hohem 
Grade von der Bindekraft des Mortels abhangig, und empfiehlt es sieh, 
zur Erzielung einer groBeren meehanisehen Verbundwirkung profilierte 
Steine statt der glatten Normalsteine zu verwenden. Derlei Deeken er
fordern durehwegs eine volle Einsehalung und die Mauerung mit Zement
mortel sowie die Anordnung von SehlieBen. Spannweite je naeh Deeken-

Abb. 98. Zaekenziegeldecke, System L u d wig. Abb. 99. S e k u r a decke. 

art und Last bis rund 1,5 m. Naeh DIN 1046 ist bei 12 em hohen Steinen 
und Anordnung naeh Kleineseher oder ahnlieher Art 1,40 m als Roehst. 
spannweite fiir Wohngebaude zugelassen. 

Zu solehen fast seheitreehten oder seheitreehten Kappen zahlen: 
Die Zaekenziegeldeeke, System Ludwig (Abb.98), aus Form

steinen 14 X 26 X 8 em (Abb. 2g). Der Stich betragt 2-4 em; iiber di!? 
Steine wird zur Verbesserung der gleiehmaBigen Druekiibertragung auf 
alle Steine eine im Seheitel5 em starke Aufbetonsehieht verlegt. SehlieBen 

Abb. 100. K lei n e sche Decke; Jinks aus' Hohlsteinen mit flanschenumhiillenden Anfangern, 
rechts aus Vollsteinen. 

in allen Feldern. Zulassige Spannweite bei 14 em Rohe und q = 500 kg/m2 

l = 1,80m. 
Die Sekuradeeke (Abb.99) mit sehiefwinkeligen Ziegelhohlsteinen 

(Abb. 2h) mit in der Drueklinie liegenden Stegen, 17 oder 22 em hoeh, 
25 em lang und 12,5 em breit. Aufbeton wie vor. Verputzte Untersieht 
waagreeht. SehlieBen in den Endfeldern. Roehstspannweite laut Ver
ordnung des Berliner Polizeiprasidiums 3,19 m bei 22 em hohen 
Steinen und q = 520 kg/m2. m 

Die Kleinesehe Deeke (Abb. 100) aus Normalziegem 
oder Formvoll- oder Loehsteinen, meist 15 X 25 X 10 oder 
12 em, hoeh- oder flaehkantig verlegt. Untersieht waagreeht. Abb .101. 

Roehstspannweite fiir Wohngebaude bei 12 em hohen Steinen Forsterstein. 

naeh DIN 1046 1,40 m. Stich 3-5 em. 
Die Forsterdeeke aus gebrannten Formhohlsteinen, 13 oder 10 X 

X 25 X 14 em (Abb. 101). Untersieht waagreeht. Zulassige Spanmveite 
bei 13 em hohen Steinen und q = 500 kgjm2 1,80 m. 
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Die Hourdisdeeke aus gebrannten Tonhohlsteinen (Abb.l02 und 
2d), 8 em hohen, 40-120 em langen und 20 em b:t:eiten Normalhourdis 
(rippenlos) oder aus Rippenhourdis gleieher Abmessnngen. 

Die Hourdis liegen senkreeht zu den Tragern. Maximale Verlagsweite der 
Trager 1,20 m. Liegen die Normalhourdis auf den Unterflansehen auf, so 
treten bei Ummantelung der Flansehen die Trager vor; nieht ummantelte 
Flansehen sind dureh Anstriehe gegen Rostbildung zu sehiitzen. Bei An
wendung von Flansehenziegeln oder in die Steinfugen verhangter Putz
trager ist die Ausfiihrung ebener Untersiehten leieht zu bewirken. Rippen
hourdis ermogliehen ohne weiteres die Herstellung einer vollstandig 
ebenen Untersieht mit feuerhemmender Ummantelung der Tragerunter
flansehen dureh Einziehell verzinkter Drahte in die RippenlOeher oder 
dureh Einlegen verzinkter Drahtnetzstreifen in die sehwalbensehwanz
formigen Nuten der Steine. 

Da die Trager zur Vermeidung unzulassiger Durehbiegungen meist 
hoher gewahlt werden miissen, als es die aufzunehmende Last erfordern 

<:f aiS,,??;' Sf? ?is S 

wiirde, ergeben sieh leieht groBe Be
sehiittungs- oder Aufbetonhohen. Zur 
Verringerung konnen Stelzen an den 
Tragerstegen (Stelzkorper-Hourdisdek
ken) verwendet werden. 

Abb. 102. 
Die Verlegung erfolgt entweder trok

ken und die Fugen werden naehtraglieh 
mit verlangertem Zementmortel ausge

gossen, oder die Bemortelung der Sehmalseiten erfolgt unmittelbar beim 
Versetzen. In den Endfeldern konnen die Steine auf Mauerabsatze ver
legt werden; es empfiehlt sieh jedoeh" mit Riieksieht auf alliallige un
gleiehmaBige Setzungen, stets aueh am Ende des Deekenfeldes einen 
Trager anzuordnen. 

Widerstandsmoment der Hourdis (20 em breit, 8 em hoeh) = 141 m3 ; 

zulassige Biegungsbeanspruehung = 15 kg/em2. GroBte zulassige Be
lastung der Ziegel bei 1 = 100, no und 120 em 890, 730 und 610 kg/m2. 

c) Platten zwischen eisernen Tragern mit Bewehrung. 
Steineisendeeken. FUr die Ausfiihrung u. a. maBgebend: In Oster
reich: Die Stadtbauamtsverordnungen der Gemeinde Wien bzw. die 
Verordnungen der Bundeslander; im Deutsehen Reiche: Die Riehtlinien 
der Berliner Baupolizei, DIN 1046 u. a. 

Steineisendeeken sind mit Stahleinlagen bewehrte Steindeeken 
ohne oder mit einer bis zu 5 em in Reehnung gestellten Betondrueksehieht, 
bei denen die Steine zum Untersehiede nur als Fiillkorper verwendeter 
Steine maneher Eisenbetonrippendeeken zur Aufnahme der Druek
spannungen herangezogen werden. Die Stahleinlagen aus Flaeh- oder 
Rundeisen (je naeh Fugengestaltung) nehmen die Zugspannungen auf, 
entheben dadureh die Steine von einer ihnen nieht eigenen Beanspruehungs
art und ermogliehen gleiehzeitig eine giinstigere Auswertung ihrer Druek
beanspruehung. Auf riehtige Lage der Bewehrung und entspreehende 
Beton- bzw. Zementmortelumhiillung derselben ist strenge zu aehten; 
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die Armierung ist von Auflager zu Auflager zu verlegen und kann bei 
Steinen, deren Verlegungsart es gestattet und eine allseitige Auflagerung 
der Platte gegeben ist, aueh kreuzweise durehgefiihrt werden. Ala Mortel 
ist Portlandzementmortel 1 : 4, als Druekbeton Kiesbeton im Misehungs
verhii.ltnis 1 : 4 zu verwenden. 

Die Eiseneinlagen erhalten den Belastungen und Spannweiten ent
spreehend in der Regel Abmessungen von 1--4 mm X 10-20 mm, aus
nahmsweise bis 35 mm als Bandeisen oder 5--14 mm 0 als Rundeisen. 

Die Spannweiten sind naeh Last, Druekbetonsehieht, Stahleinlagen 
und Steinmaterial sehr versehieden und reiehen im Mittel bis etwa 4 m, 
unter Umstanden aber aueh bis 6,5 m. 

Eine der haufigst angewendeten Steineisendeeken ist die Kleinesehe 
Deeke aus Ziegelhohlsteinen von 25 em Lange, 6,5, 10 oder 12 em Hohe 

= .... "0.·' 

a) c) 

.Abb. 103. Kieinesche Decke; a) mit Vollsteinen und Fianschziegel, b) mit Betonsteize, c) mit 
Lochsteinen und ausgeklinkten .Anfangem. 

und 12 oder 15 em Breite oder aus Vollsteinen des Normalformates. 
Abb.103. Fugenbreite 2 em. Sie erfordert eine volle Einsehalung und 
ergibt in der verputzten Untersieht infolge Versehiedenheit des Materials 
(Stein und Fugen) unwillkommene Streifenbildungen. 

Die Bereehnung der Steineisendeeken erfolgt wie bei Eisenbeton
tragwerken. 

Beispiele der sieh ergebenden Werte groBter Stiitzweite fiir eine 
Kleinesehe Deeke aus Ziegelhohlsteinen sind in der folgenden Tabelle 
zusammengesetzt :1) 

SteinMhe 1'\ 1 1 Eiseneiniage 1 GroOte in em u berbeton Gesamtlast in jeder Fuge St~tzweite 
mm 

2,25 
10 3em 500 kg 25 X 2mm 2,70 

4cm 2,82 

3,48 

15 
3cm 

500 kg 25 X 2mm 
3,87 

4cm 3,99 
4,5cm 4,05 

I} "Stahl im Hochbau", Taschenbuch fiiI' Entwurf, Berechnung und 
Ausfiihrung von Stahlbauten; Verein Deutscher Eisenhiittenleute, Dussel
dorf. J. Springer. 

Mohr, Hochbau. 10 
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Ra pidziegeldeeke (Abb. 104); Osterreiehiseh-ungarisehe Baugesell
sehaft, Wien; Mohringdeeke, Berlin. Sie wird aus Mann an Mann ver
legten Hohlsteinbalken ohne Sehalung hergestellt. Die Deekenbalken 
werden dureh bemorteltes Aneinanderlegen der gut genaBten Rapid
ziegel (Abb.2f) auf einer Arbeitsbiihne mit Wendegeraten hergestellt, 
indem naeh Einlegen der Bewehrungseisen die Nuten ausbetoniert 
werden. Die Zugeisen der Balken sind an den Enden entspreehend 
hakenformig zu biegen. Die Balken durfen bei Verwendung von fruh
hoehfestem Portlandzement fruhestens naeh 10 Tagen, bei Verwendung 
von gewohnliehem Portlandzement nieht vor 4 W oehen abbefordert 
oder verlegt werden. Die Bewehrung besteht aus einem oberen, stets 
5 mm starken, 15-20 em vorstehenden Druekeisen und dem 7-20 mm 
starken unteren Zugeisen. Beim ersten lmd letzten Stein eines Balkens 
ist der untere mittlere Quersteg auf die Lange des Endhakens abzuhauen, 
um denselben satt einbetonieren zu konnen. 

a) b) 

Abb. 104. Rapidziegeldecke; a) ohnc, b) mit Betondruck~c1licht. 

Die GroBtspannweite betragt bei 15 em hohen Steinen, einem 
Zugeisen von 18 mm 0 und einer Gesamtlast q = 500 kgjm2 5,40 m 
und bei zusatzlieher Anordnung von oberen 14 mm starken und 
1,35 m langen Zulageisen 6,50 m; bei 18 em hohen Steinen und 
entspreehender Bewehrung kann die Spannweite bis 7 m erhoht 
werden. 

Almlieh wie die Rapidziegeldeeke sind die Feifelbalkendeeke und 
die Wenkohohlbalkendeeke. 

Forsterdeeke. Um aus den Forsterdeekensteinen eine Steineisen
deeke zu bilden, wird die halbe Oberseite des Steines (Abb. 101) 
herausgesehlagen und in die so gesehaffene Rille das Eisen einge
legt und in Beton gebettet. Zur Ausfiihrung ist eine Einsehalung er
forderlieh. 

AuBer den oben angefiihrten Steineisendeekenarten steht noeh 
eine ganze Reihe anderer Steinformen in Verwendung. So die mehr 
oder minder Reehteeksquersehnitt mit Hohlraumen und Basiserwei
terung zeigenden Aekermann-, R6seler- (Abb. ll8 u. ll9) und Sperle
steine, die Neosimplexsteine (Abb. 3a) mit abgedaehter Oberflaehe, 
die Perrasteine in Dreieeksform, die Kronos- und Dedeeosteine mit 
besonderer, die Aufbetonh6he bestimmender Oberflaehe, die rund ge
loehten Westphalsteine (Abb. 122) u. a. 
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2. Decken ans Beton nnd Eisenbeton. 

Siehe Bestimmungen flir die Ausfiihrung von Bauwerken aus Beton 
ONORM B 2300, Bestimmungen flir die Berechnung und Ausfiibrung 
von Tragwerken aus Eisenbeton ONORM B 2302, Bestimmungen fiir 
Ausfiihrung von Bauwerken aus Eisenbeton DIN 1045 und Bestimmungen 
flir Ausflibrung von Bauwerken aus Beton, Deutscher AusschuB flir 
Eisenbeton. 

Auszug aus obigen Bestimmungen: Auf Zug beanspruehte Stahl
einlagen sind an den Enden mit halbkreisformigen oder spitzwinkeligen 
Haken zu versehen, deren lichter Durehmesser :;:;: 5 d der Stahleinlage. 
Lichter Kriimmungshalbmesser abgebogener Stahleinlagen :;:;: 10 d. 

Betondeekung der Stahleinlagen bei Platten :;:;: 1 em (im Freien :;:;: 
:;:;: 1,5 em). Uberdeckung der Biigel :;:;: 1,5 cm (im Freien :;:;: 2 cm). In 
Rippen kleinster lichter Abstand der Stableinlage :;:;: d der Einlagen und 
:;:;: 2 cm. Sind Bauteile chemischen Einfliissen oder 
hohen Hitzegraden ausgesetzt, besondere Sehutz
maBnahmen. 

DieNutzhoheh (Abb.105) der Platten mit Haupt
bewehrung nach einer Richtung soll mindestens be
tragen: Bei beiderseits freier Auflagerung 1/27 der 
Stiitzweite, bei durehlaufenden oder eingespannten 
Platten 1/27 der groBten Entfernung der Momenten
nullpunkte. Falls die Nullpunktentfernung nicht 

i x 
d lz 

~ .... J 
b ere 

Abb. lOG. 

nachgewiesen wird, kann sie zu 4/5 der Stiitzweite angenommen werden. 
Die Mindeststarke d der Platte ist 7 em, bei Rippendeeken wenigstens 

5 em. Ausgenommen sind Dachplatten und Deeken, die nur zum Ab
schlusse dienen oder nur zweeks Reinigung u. dgl. begangen werden. 

An Verteilungseinlagen sind auf 1 m Tiefe mindestens 4 von je 5 mm 
Dicke vorzusehen. 

Die aufgebogenen Stableinlagen durehlaufender Platten sollen ge
niigend weit ins Nachbarfeld, bei annahernd gleicher Feldweite durch
sehnittlich bis auf 1/4 der Stiitzweite eingreifen, sofern die aufwarts
biegenden Momente nieht eine durchgehende obere Bewehrung erfordern. 

Die Stiitzweite zweiseitig gelagerter Platten ist bei flaehengelagerten oder 
eingespannten Platten gleieh der Lichtweite zuziiglieh der Plattenstarke in 
Feldmitte anzunehmen. 1st die Lange eines Auflagers geringer als die Plat
tenstarke in der Feldmitte, so ist seine Sieherheit besonders nachzuweisen. 

Die Stiitzweite beiderseits frei aufliegender Balken ist die Entfernung 
der Auflagermitten, bei auBergewohnlieh groBen Auflagerlangen die urn 
5% vergroBerte Liehtweite. 

Weitere Bestimmungen betreffen die Beriicksiehtigung auBerer und 
innerer Krafte, die Bereehnung der Momente, Bestimmungen der Quer
kriifte und Stiitzkriifte, Beanspruchungen usw. 

a) Unbewehrte Betondecken. Kappen aus Kies- oder Hoehofen
schlackenbeton zwischen eisernen Tragern in der Form der preuBischen 
Ka ppen mit einem Stich von etwa 1/12 bis 1/14 der Spannweite. 

10' 
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Nach der Art des gewahlten FuBbodens wird die Kappe durchgehend 
in der Scheitelstarke (in Schalenform) oder in Plattenform mit 
gewolbter Untersicht hergesteilt. Abb.106. 1m ersteren Faile ergeben 

sich Gewolbezwickel, in die eine Be
schiittung und Poisterholzer (Lager
holzer) eingebracht werden konnen, im 
zweiten Faile ergibt sich eine ebene 
Oberflache. Zwecks besserer Verspan-

Abb. 106. Betonkappe; links in Scbalen- nung der Kappe und eines hoheren 
form, rechts in Plattenform mit gewolbter Schutzes des Tragers sind auch im 

Untersicht. ersten Faile Kiesbetonstelzen bis zum 
Oberflansch des Tragers zu fiihren. 

Die Einschalung erfolgt in der Regel mit Hille an die Tragerunter
flanschen befestigter Aufhangevorrichtungen, wobei als Leerbogen meist 
'der Leibung angepaBte Bohlen oder Flacheisen verwendet werden, die in 
Flacheisenhaken an den Flanschen verkeilt oder durch Kantholzer mit

tels Scheren oder Krebsen (Abb. 107) 
gestiitzt werden. Uber den Leerbogen 
liegt sodann die eigentliche Schalung. 

An den Kampfern ist es zweck
maBig, auch bei Verwendung von 
Hochofenschlackenbeton fiir die Kap
pe, fiir die Stelze stets Kiesbeton zu 
verwenden. 

Abb.107. Als groBte Spannweite bei Kies-
beton kann bei q = 700 kgjm2 'und 

10 em Scheitelstarke rund 2,80 m, bei 15 em Scheitelstarke rund 3,20 m 
in Betracht gezogen werden. 1m ailgemeinen werden die Spannweiten 
solcher unbewehrter Kappen jedoch aus wirtschaftlichen Griinden meist 
geringer gehalten. 

b) Bewehrte Betondecken. 0.:) Eisenbetonplatten beiderseits 
auf Mauern aufliegend oder zwischen eiser
nen Tragern: 

Beiderseits frei aufliegende Platten 
sind auf eine Hochstspannweite von etwa 
3-4 m beschrankt, da sie sonst zu groBe 
Abmessungen erhalten und dadurch un-

Abb. lOS.' wirtschaftlich wiirden. Die im rechten 
Winkel zum Auflager liegenden Trageisen 

von meist 8-16 mm 0 soilen nicht weiter als hochstens 15 em von
einander abstehen; besser kleinere Querschnitte und kleinere Abstande. 

Die Halfte der Trageisen wird an den Auflagern zur Aufnahme ail
falliger Einspannungsmomente hoch gefiihrt. Die Tragstabe recht
winkelig kreuzend, liegen iiber denselben und mit Draht verkniipft in 
der Regel in 20 em Abstand die 5 bis Smm starken Verteilungseisen. Bis 
zu etwa 2,4 m Spannweite geniigt auch eine Bewehrung aus 4 mm 
starkem Streckmetail. 
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Bei beschrankter Hohe oder wechselnder Belastung der Decke kann 
eine doppelte Bewehrung (Zug- und Druckbewehrung) mit einem aller
dings bedeutenden Mehraufwand von Eisen von V orteil sein. 

Bei groBeren Spalllweiten konnen Eisenbetonplatten zwischen 
eisernen Tragern in Betracht kommen. Wirtschaftliche Tragerentfernung 
bis zu etwa 2 m. Einschalung sinngemaB wie bei den Kappen beschrieben 

Abb. 109. .\lJb. 110. 

Xg/o/ifh 
Herak/ill! 

Aboxif 

Abb. Ill. 

(Abb. 108). Ausfilhrung entspreehend der frei aufliegenden Platte. 
Mit Rucksicht auf die schmalen Auflagerflachen gewohnlicher I-Profile 
und zu erhohtem Schutze der Trager soli die volle Einbetonierung des 
Profils nicht verabsaumt werden. 

Die Platten konnen unmittelbar am Unterflansche (Plandecke) 
(Abb. 109) oder auf Betonstelzen (Abb. 110) (gestelzte Decken, V ou ten
decken) oder am Oberflansehe (Abb. Ill) aufliegen. Erstere Decken
arten ergeben eine ebene Untersieht und erfordern eine Auffilllung, letztere 

lassen die einbetonierten Trager nach 

~~~~~~~~z.~e~'I7J~enfm~a~'rte.~"~~ unten vortreten und machen die Auf-i:: // /.: /// /;:;- filllung entbehrlich; es laBt sich aber 
auch in dies em FaIle vermittels Putz
trager eine ebene Untersicht und durch 

Abb. 112. Einschaltung dammender Stoffe ein 
hoherer Isolierungsgrad erreichen. 

Koenen-Voutenplatten (Abb. 112): Verlegung zwischen eisernen 
Tragern. Die in den Feldern zueinander versetzten Tragstabe hangen 
im Mittelteile der Platte kettenlinienartig durch und ubergreifen an 
den Auflagern, eine gute Einspannung bewirkend, den Trageroberflansch. 

Breite Vouten (Ausladung > ~o·) entsprechen den gegen das Auflager 

zunehmenden Schubspannungen. Die Plattenoberkante liegt \venigstens 
3 cm tiber Trageroberflansch. Plattenstarke und Bewehrung nach Last 
und Spannweite verschieden. Spannweite in der Regel bis 6,50m. 
Plattenstarke bei Spannweiten tiber 4 m rund 15-25 em; Abstand der 
Trageisen hierbei rund 12 bis 7 cm. Durchmesser der Rundeisen zirka 
12mm. 

Die Voutenplatte kann bei entsprechender Verankerung auch zwischen 
Mauern verlegt werden. 
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(J) Eisenbetonkappendecke in Schalenform oder als Vollkappen. 
Stich meist 1/10_1/14 l. Scheitelstarke zwischen 5 und 8 cm. Bewehrung 
bei kleinen Spannweiten an der Leibungsseite, bei groBeren Spann
weiten meist doppelte Bewehrung. Einhiillung des ganzen Tragers in 
Beton. Enge Lage der Verteilungseisen (rund 15 cm). Bei Vollkappen 
obere Einlage uber die Trager durchlaufend mit entsprechend weitem 

Eingriff ins Nachbarfeld. Zur Vereinfa
chung der Einschalung werden statt der 
Rundeiseneinlagen auch Loder kleine, 
der Wolbungsform folgende I Profile ver
wendet (Melan), an denen die Schalung 
aufgehangt werden kann. -n y) Rippendecken sind Decken mit 

I I lichtem RippenabstandeS 90 cm (nach 
Abb. 113. DIN < 70 cm). Druckplattenstarke sol-

cher Decken ~ 1/10 lichter Rippenab
stand und > 5·cm. Quer zu den Rippen wenigstens 4 0 zu 5 mm je 
Meter. Nach DIN wenigstens 3 0 zu 7 mm je Meter. 

Wenn der lichte Rippenabstand ~ 40 cm, so sind in den Rippen 
Bugel anzuordnen. 

Die Rippendecken entstanden aus den Eisenbetonplatten, der Er
wagung folgend, den zur Aufnahme von Zugspannungen nicht geeigneten 
Beton in der Zugzone auf das MaB einzuschranken, das zur Einhiillung 
der Langseisen und zur Verbindung mit der Druckzone erforderlich ist. 

IMcmHurk 

v.o.o.o.o. eo.v.v_v,", c.v ~ (; ",.ok 

Abh. 114. Plandcckc von K 0 c neIl. Ahh. 115. .-l 8 t·::Il 0 II in-Deck". 

Dadurch ergeben sich aneinandergereilite T -formige Querschnitte, die aus 
Stegen und Platten bestehen. Die Formgebung erfolgt durch eine ent
sprechende, meist ruckzugewinnende Einschalung oder durch das Ein
stellen von verlorenen, zur Aufnahme von Druckspannungen nicht heran
gezogenen Fiillkorpern, die in der Regel gleichzeitig eine ebene Untersicht 
schaffen. 

Die Unterschalung kann voll oder bei breiteren Fullkorpern auf die 
l<'iillkorperstoBe beschrankt sein. Abb. 113. 

Die Rippen nehmen die teils bis zum Auflager durchlaufenden, teils 
als Schrageisen aufgebogenen Langseisen und bei groBeren Rippen
abstanden auch die Flach- oder Rundeisenbugel von meist 5-8 mm 0 

auf; Bugelabstand rund 15 cm, gegen die l\'litte zu steigend. Rippen-
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breite meist 4-10 em (von der Bewehrung abhangig), Langseisen meist 
14-22 mm, Plattenstarken etwa 5-10 em. 

Die Rippendeeken konnen bis zu etwa 6 m auf Mauern oder aueh 
zwischen Eisenbetonunterzugen oder T-Tragern verlegt werden. 

Sie finden ihrer guten dammenden Wirkung und ihrer einfachen 
Gestaltung wegen sowohl im Wohnhausbau als auch bei Nutzbauten 
sehr ausgebreitete Verwendung. 

Abb. 116. K.-B.-Steindecke. Abb. 117. Z 1) II n e r schc Zellendecke. 

Plandeeke von Koenen. Abb.114. Ruekzugewinnende Blech
leeren von 1-1,5 mm Starke auf Unterschalung. Rippenbreite naeh 
Eiseneinlagen ~ 4 em; Platte 5-10 em. An der Unterseite der Rippen 
allfallig Latten mittels einbetonierter Drahte aufgehangt, an welchen 
eine Stukkatursehalung genagelt werden kann; sonst Streekmetall, 
StauBziegelgewebe o. a. 

Rippendeeke Ast-Mollin. Abb.115. Ruekzugewinnende Blechleere 
auf Untersehalung. Rippenbreite an sehwaehster Stelle 5 em. Rippenab

Abb. 118. A ck c r man ndecke. 

stand 40-70 em. Mitunter aueh zwei 
Langseisen nebeneinander; weniger 
giinstig, weil Sehrageisen dadureh 
aus der Symmetrieaehse faIIt. 

Abb. 119. R 1) s e I e r decke. 

K.-B. -Steindeeke (Isostonesteine) Abb.116. Aus Kieselgur, Kork, 
Portlandzement und Sagespanen hergestellte Hohlkorper 18 und 24 em 
hoeh, 50 em breit und 25 em lang. Rippenbreite rund 10 cm. 

Ganz ahnlieh: Remy-Bimsbeton-Hohlsteindeeke. 
Zollnersehe Zellendeeke. Abb.117. Dunnwandige, gebrannte 

Tonhohlsteine, 18 em breit und 15 oder 21 em hoeh, werden auf die 
Sehalung aufgestellt. Rippe bewehrt und wenigstens 4 em breit. Unter
sieht nieht einheitlieh. Struktur der Deeke im Putz wahrnehmbar. 
Variante: Zuerst bewehrte Platte auf Sehalung betonieren, dann Auf
stellen der Fullkorper und weiter wie vor. 

Aekermanndeeke. Abb. 118. Gebrannte Tonhohlsteine 10 bis 
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22 em hoeh, 30 em breit und 25 em lang. Bei groBen Spannweiten kann 
die Rohe dureh besondere Auflagesteine vergroBert werden. 

Roselerdeeke. Abb. 119. Tonhohlkorper 10-26 em hoeh, 25 em 
breit und lang. Weehselseitiges Verlegen zweier Steine versehiedener 
Rohen zweeks guten Verbandes zwischen Druekbeton und Stein. 

Rohrzellendeeke System WayB. Abb. 120. Holzrahmen 

Abb. 120. Rohrzellendecke, System Way B. Abb. 121. Po hIm a n n-Rahmenzellendecke. 

werden auf der Baustelle mit Sehilfrohrmatten iiberspannt; hierdureh 
entstehen Rohrzellen von 24 em Rohe., 21 em Breite und 1 m Lange. 
Rippenbreite rund 6 em. 

Aus der WayBdeeke Weiterentwieklung in die Pohlmanndeeke. 
Pohlmann-Rahmenzellendeeke. Abb.121. Mit Pappe und 

Sehilfrohrmatten auf der Baustelle iiberspannte, zusammenklappbare 
Rolzrahmen. Fiillkorper 30-60 em breit, bis 1 m lang, 8-28 em hoeh. 
Rippen gleiehfalls mit Rohrmatten unterspannt, um einen einheitliehen 
Putztrager zu erzielen. Die breiten Fiillkorper maehen eine volle Ein-

Abb. 122. Westphaldecke. Abb.123. Rippendecke, System Porro 

sehalmlg entbehrlieh. Verlegung breiterer Fiillkorper aueh zwischen 
eisemen, die Rippenbewehrung bildenden Tragern. 

Westphaldeeke. Abb. 122. Gebrannte Tonhohlkorper mit Rund
lOehem, 15 em hoeh, 25 em breit und lang. Die Steine werden aueh in der 
Langsriehtung mit Rippenabstand verlegt, so daB eine kreuzweise Be
wehrung leieht zu bewirken ist. Papperollen in den Hohlraumen oder 
Pappeseheiben vor diesen verhindern das Eindringen des Betons in die 
Steine. Nieht einheitliehe Untersieht. 

Rippendeeke System Porro Abb.123. Unten offene Fiillkorper 
aus diinnen Brettem oder unten offene, mit Sehilfrohrgewebe ummantelte 
Rahmen werden auf eine auf einer Sehalung aufbetonierte Eisenbeton-
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platte aufgestellt, die Drahtgefleehtbewehrung der Unterdecke mit dem 
Rippeneisen durch Biigel verbunden und die Hohlraume und Druck
schicht sogleich aufbetoniert. Fiillk6rper bis 40 em hoch und 90 cm breit. 

0) Plattenbalkendecken. Bei groBen Raumabmessungen und 
hohen Belastungen wiirden einfache Eisenbetonplatten zu schwer und 

] r¥.oo '1.00 -+ 
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Abb. 124. Abb. 125. 

unwirtschaftlich, ebenso 'vie reine Rippendecken in solchen Fallen als 
unrationell ausscheiden. 

Ausbildung des Tragwerkes in ein System von Haupt- und Neben
balken (Abb. 124) mit daz'ivischen eingespannten Eisen beton pIa tten, 
bei allfalliger Anordnung die Hauptbalken stiitzender Saulen. Ausbil
dung der Platten meist als durchlaufende Platten mit voutenf6rmigen 
Anschliissen an die Balken (Abb. 126). 
NutzhOheh ';;;;1/20 Stiitzweite; imHoch
bau diirfen Platten kleiner als 6 cm als 
Druckgurt nicht in Rechnung gestellt 
werden. Liegen die Deckeneisen parallel 
zum Hauptbalken, so sind wenigstens 
8 obere Stahleinlagen zu 7 mm auf 
1 m Balkenlange rechtwinkelig zu den 
Hauptbalken zu verlegen. 

In der Regel sollen in den Rippen 
nicht mehr als zwei Reihen Stahlein

1-1.5cm 

1-1.5cm 

Abb. 126. 
1 

a- -10- des Rippenabstandes. 

lagen iibereinander angeordnet sein. Mit Riicksicht auf die Querkrafte 
sind - auch bei freier Auflagerung - einige abgebogene Eisen bis iiber 
die Auflager zu fiihren. Biigel sind stets anzuordnen. Rippenabstand 
etwa 1,5-3 m, unter Umstanden auch mehr. 

Die Zahl und del' Querschnitt der Langseisen ist von den auftretenden 
Zugkriiften abhangig und die Aufbiegung durch den Momentenverlauf 
und die Querkrafte bestimmt. 

Eine gleichzeitig als Schalung wirkende Bewehrung durch biegungs
steife Trogwandungen aus gelochtem Stahlblech, meist in Verbindung 
mit Rundstaben sieht die Bauart nach Dr. lug. Bauer VOl'. 
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s) Pilzdeeken (Punktgelagerte Platten) liegen ohne Vermitt
lung von Unterziigen unmittelbar auf Saulen auf. Die Platten sind mit 
den Stiitzen biegungsfest verbunden und kreuzweise (gleiehlaufend mit 
den Stiitzpunktreehteekseiten oder gleiehlaufend und diagonal) bewehrt. 
Die Bewehrung liegt in der Plattenmitte unten, an den Saulen oben. 
Die Saule darf nieht sehwaeher sein als 1/20 der in gleieher Riehtung ge
messenen Stiitzweite bzw. nieht kleiner ala 1/15 der GesehoBhohe. und 
muB mindstens 30 em Starke besitzen. Bei Deeken ohne Verstarkung 
darf die Aehsenlange des Saulenkopfes an Deekenplattenunterkante 
gemessen nieht kleiner ala 2/9 der Stiitzweite sein. Plattendieke ~ 15 em 
und > 1/32 der groBeren der beiden Stiitzweiten. Mittlere Neigung des 
Pilzkopfes 40-45°. 

Zeiehnerisehe Darstellung der Eisenbetonkonstruktionen: 
Deekenuntersieht Abb.124 im MaBstabe 1: 50. Querschnitte in den 
'GrundriB umgelegt und voll schwarz gezeichnet. Angabe der Starken, 
Rippenteilung und Bewehrung fiir die Rippen in der Rippenmitte, fiir 
Platten fiir 1 m Deekenbreite. Unterziige, Balken und Rippen sind 
in der Regel in Sonderzeiehnungen mit allen Einlagen, Biigeln, Auf
biegungen, Vouten und Hohenlagen darzustellen. Abb. 125. 

In Tabellenform zusammengestellte Eisenausziige erganzen die er
forderlichen Angaben, z. B.: 

Post I 
:!Ir. 

Ib 

Ie 

Anzahl 

36 

24 

I Durch· I ZUSCmhnitt I 
messer mm! 

I 
20 6,10 

Skizze 

5808 

Gewicht 
kg 

543,24 

,----1-------------- -,_.--

I I ~~~------------~~ ! 20 6,30 2582030 118110 2502.10 

____ ~ _______ 1 ______ 1 000 Q 0 Q 

I 
' II ~ce.~_----,,~ 

1 373,44 

24 20 6,34 ~0!f0 11160 2~o,551f I 375,12 

Die groBe Anpassungsfahigkeit der Eisenbetondecken an die unter
schiedliehsten Belastungsverhaltnisse und Auflagerungsbedingungen hat 
ihnen in allen, versehiedensten Zwecken dienenden Gebaudearten Ein
gang gebracht und weite Verbreitung gesiehert. Die weitestreiehende 
Modulationsfahigkeit der Eisenbetonkonstruktionen und die Freiheit 
in ihrer Gestaltung erfordern aber aueh mehr ala bei anderen meist 
auf einfaehere FaIle besehrankten Deekenkonstruktionen eine sehr 
griindliehe vorausgehende Klarung des zu erwartenden Kraftespieles, 
von dessen Verlauf die Konstruktion abhangt. Es ist dies aueh der 
Grund, weshalb bei Eisenbetondecken noeh weniger als bei anderen 
Deckenarten "Rezepte" fiir die Dimensionierung gegeben werden 
konnen. 
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Fiir die im W ohnbau mit einfacheren Belastungsfalien iiblichen 
Deckenarten mogen die oft in Tabelien zusammengesteliten Dimensionie
rungen unter verantwortlicher Einsetzung der tatsachlichen Eigen
gewichte und Verkehrslasten ausreichen; in allen schwierigen, namentlich 
im Industriebau oft auftretenden Falien sehr hoher, wechselnder, un
.gleichformiger und stoBweiser Belastungen diirfen "Rezepte" keines
falls zur Grundlage der Dimensionierung gemacht werden. 

C) Bewehrte Betondecken, die ganz oder zum Teil aus 
Fertigteilen bestehen. Sie erfordern keine Einschalung, ermog
lichen eine wesentliche Verkiirzung der Arbeitszeit, verursachen eine 
.geringere Baufeuchtigkeit und sind wahrend der Ausfiihrung von storen
den Witterungseinfliissen weniger abhangig als andere Eisenbetondecken
.arten. 

Die fabriksmaBig hergesteliten Bestandteile werden in der Regel 
:in bestimmten abgestuften Abmessungen auf die Baustelie geliefert, 

Abb. 127. Bimsdielendecke zwischen r. Abb. 128. Kontrasondecke. 

·dortselbst versetzt und gegebenen Falies noch miteinander verbunden. 
Die fertigen Bauteile werden entweder als VoIlplatten (bewehrte 

J3ims- und Zelienbetonplatten zwischen I-Tragern), 

als plattenformige Tragteile (Kontrasondecke zwischen 1-
Tragern), 

als V 011 wand trager (Rapidtragerdecke), 
als Hohltrager (Siegwartdecke, Montagetragerdecke Dr. Drach, 

Biirkle balkendecke), 
als Stege mit zwischengelagerten Fiillkorpern oder Platten (Herbst-

decke, Istegdecke, Drexlerdecke, Zechdecke) 
oder als Fachwerkstrager (Visintinidecke) geliefert. 

Bimsdielendecke zwischen eisernen Tragern. Abb.127. 
Bewehrte, meist gelochte oder mit kasettenartiger Untersicht her-

:gestelite Bimsdielen auf Unterflansch oder Kiesbetonstelze aufgelegt. 
Trager voU in Kiesbeton eingehiilit. Fiir geringe Belastungen geeignet. 
Plattenstarke 8 und 10 cm, Lange lund 1,2 m, Breite 50 cm. 

Kontrasondecke. Abb.128. (Kleiner & Bockmayer, Wien.) 
Gewolbeartige K. B.-Formsteine aus zwei mit Korkzwischenlage 

getrennten Schalen mit K. B.-Flanschsteinen zwischen eisernen Tragern. 
Rohe 24 und 27 cm, Lange rund I m. 
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Rapidtragerdeeke. Abb.129. (G.-D. Baugesellsehaft, Wien.) 
I-formige Eisenbetontrager mit 12 em Flansehbreite und 16 em Hohe. 

deren Flansehe einander iibergreifen, so daB ebene Drauf- und Dnter

Abb. 129. Rapidtragerdecke. 

siehten entstehen. Die Stege zeigen gegen 
die Mitte Aussparrungen. Langen bis 
6 m. Bewehrung mit 8 mm Trag- und 
5 mm Transporteisen. Lagerung: frei 
aufliegend oder eingespannt. 

Siegwartdeeke. Abb. 130. Eisen
beton-Hohlbalken 12-23 emhoeh, 25 em 
breit und bis 6 m lang. StoBfugen mit 
Zementmortel vergossen. Verlegung mit 
oder ohne Druekbeton. 

Ahn1ieh: B iir kle balkendeeke. 
Zylinderstegdeeke, System Herbst. Abb.131. Oben 3 em, 

unten 5-6 em starke Eisenbetonstege, 12-24 em hoeh, mit zwisehen-

r:JLI:I:I ' :.:. .~. ' ":. . ,~ 
. . ., . ., 
. " 
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Abb,130. Siegwartdecke. Abb. 131. Zylinderstegdecke, System Her b s t. 

gelegten Ton- oder Sehlaekenbeton-Hohlkorpern von 20 em Lange. 
Druekbeton 5 em. Stegentfernung 25 em. 

Istegdeeke, Hoffmann & Co., Wien. Abb.132 u.133.1) Naeh oben ver
jiingte 5 em breite Eisenbetonstege in rund 33 em Entfernung mit Druek

betonplatte in GesamthOhe del' 
Rohdeeke von 23 und 27 em. Vor 
den Auflagern quer zu den Stegen 

Abb. 132. Istegdecke. Abb.133. 

eingehangte Platten (Abb. 132) fixieren die Stegentfernung und dienen 
gleiehzeitig als seitliehe Sehalung des Rostbetons. -aber die Stege ge
legte Drahtbiigel tragen die ausweehselbaren Sehalbleehe der Druek-

1) Wiedergabe nach dem Prospekte des "Isteg"-Betonbau. 
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betonplatte und die mit Draht verknupften Putztrager der Untersieht. 
Die Bewehrung der Stege aus Istegstahl besteht in einem unteren 
Zug- und einem oberen Transporteisen und dem Sehrageisen. Bei 
Verkehrslast 200 kg/m2 und Spannweiten bis 6,20 m reieht die Deeken
hOhe mit 23 em aus; Spannweiten bis 7,30 m Deekenhohe 27 em. 

Abb.134. Abb. 135. Zechdecke. 

Die Isteg-Bewehrung besteht aus zwei nebeneinander liegenden Rund
eisen, die mit ortsfesten Enden verwunden sind; Mindeststreekgrenze 
3400 kgjem2• 

Drexlerdeeke, Wien. Abb. 134. Eisenbetonfertigstege werden mit 
seitliehen Sehalbohlen, die als Trager der Deekensehalttafel dienen, 
versetzt. Dureh Losen der die Seitenbohlen verbindenden Sehrauben
bolzen kann die ganze Einsehalung wieder 
entfernt werden. 

Zeehdeeke. Abb. 135. Eisenbeton
Trog-Fertigbalken mit gesondert auf die 
Stege aufgelegten bewehrten Betonplatten, 
die an den StOBen senkreeht zu den 
Trogen abgesehragt sind. Bewehrung der 
Trogbalken im FuBe; in den StOBen der 

Abb.136. Visitinidecke. 

Platten Stahleinlagen, die in die Troge eingreifen. Ausbetonieren der 
Troge und StOBe. 1m TrogfuB einbetonierte Holzlatte zur Befestigung des 
Putztragers. Trogbalken unten 10, oben 15 em breit, Hohen 12,5-20 em. 
Platten 33 X 55 em und 5 em stark. Balkenlange bis 6,10 m. 

Visintinideeke. Abb.136. Eisenbeton-Gitterbalken 15-40 em hoeh 
und 20 em breit. Ober-, Untergurt und Diagonalen rund 5 em stark. 
Die Obergurte erhalten seitlieh sehwalbensehwanzformige Nuten, die 
naeh dem Verlegen zur Erzielung besseren Verbandes mit Beton aus
gegossen werden. 

c. Stiegen (Treppen). 

I. Allgemeines. 
Darstellung in Planen: Es sind versehiedene Arten der Grund

riBdarstellungen ublieh: Entweder voll ausgezogene Einzeiehnung des 
ganzen Stiegenlaufes in dem GesehoB, in dem der Antritt liegt, oder es 
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wird in etwa 1/3 GeschoBhohe ein Schnitt gedacht und nur jener Teil 
des Stiegenlaufes dargestellt, der bei dieser Schnittfiihrung sichtbar 
bleibt; mitunter werden aber auch die iiber dem Schnitte liegende:m 
Teile strichliert angedeutet. Die Schnittfiihrung wird durch zwei parallele 
Schraglinien dargestellt. 

In Osterreich ist die Darstellung derzeit nicht genormt, daher er
scheinen verschiedene Darstellungen in den Planen. Keinesfalls sollen 
in einem Gebaude fiir die verschiedenen Geschosse verschiedene Dar
stellungsarten gewahlt werden. Es empfiehlt sich, solange einheitliche 
Bestimmungen fehlen, die in den Deut.schen Normen DIN 1356 angegebene 
Darstellung zu wahlen. 

Darnach ist. in jedem GeschoB in etwa 1/3 Hohe ein Horizontalschnitt. 
gedacht; bis zu diesem Schnitt.e, der durch zwei parallele Schraglinien 
angedeut.et ist., wird der im bet.reffenden GeschoB beginnende Treppenlauf 

38 

1fI.(J 
22(} 

voll eingezeichnet und auBer
halb der Schraglinie der Teil 
des Treppenlaufes des unt.eren 
Geschosses, der durch das Ab
reiBen sicht.bar wird, ebenfalls 
voll ausgezogen. Abb.137. 

Die St.ufen sind von + 0.00 
(meist. ErdgeschoBfuBboden) 
nach oben (+) und unt.en (-) 
fort.laufend zu numerieren und 
die Nummern zur St.ufenkant.e 
zu set.zen. 

Abb. 1:>7. Ferner ist das St.eigungs-
verhaltnis (Auft.rittbreit.e zu 

St.ufenhohe) in Bruchform einzut.ragen, und sind die Hohenlagen auf den 
GeschoBfuBboden zu vermerken; die Ganglinie (Gehlinie) ist. einzut.ragen 
und der Ant.ritt. mit. einem kleinen Kreise und die Gehricht.ung mit einem 
Richt.ungspfeil zu kemlzeichnen; bei Holzt.reppen die Wangen einzeichnen. 

In Det.ailplanen groBeren MaBst.abes (1: 20, 1: 10) ist. es der Uber
sichtlichkeit. halber vorzuziehen, fiir jedes GeschoB den zugehorigen 
St.iegenlauf darzust.ellen. 

Einteilung: Nach der Widmung unt.erscheidet. man Haupt.- und 
Neb en s t.i e g en, im weit.eren Snme GeschoBst.iegen, Keller- und Dachboden
stiegen, Freitreppen usw.; nach der Form unterscheidet. man gerade, ge
wtlndene und gemisch t.linige, nach der Zahl der Laufe ein-, zwei- und 
mehrarmige und nach der konst.rukt.iven Ausbildung St.iegen mit ein
seit.ig eingespannten (freitragenden) und mit beiderseits unt.er
st.iit.zt.en Stufen; schlieBlich werden die Treppen noch nach dem Bau
stoffe der St.ufen als St.ein-, Kunst.stein-, Eisenbet.on-, Holz- und 
Eisenstiegen bezeichnet. 

Uber den Begriff der "Hauptst.iege" als solchen und die Baustoffe, 
den erforderlichen Grad der Feuersicherheit., die Stufenlange, Steigungs
verhalt.nisse usw. derselben geben die Bauordnungen der einzelnen 
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Lander und Stadte bestimmte, den Verkehrsverhaltnissen Reehnung 
tragende Bestimmungen. 

So fordert die Bauordnung fiir Wien u. a.: Zulassige GroBtentfernung 
eines Aufenthaltsraumes vom Stiegenhause 40 m; Treppenlaufe, Stiegen
gange undo Absatze (Podeste) in Hausern mit mehr als 3 Haupt
gesehossen mussen aus feuerhemmenden Baustoffen bestehen 
(tauglieher Natur- und Kunststein, Eiehenholz); bis zu 3 Haupt
gesehossen sind unten feuerhemmend verkleidete Weiehholz
stiegen mit Trittstufenbelag aus' Hartholz, Holzstein, Linoleum uncI 
dergleiehen zulassig. Feuerbestandige Absehlusse gegen Keller und 
Daehboden; Stiegenhausdeeke mindest gleieh feuersieher wie oberste 
WohngesehoBdeeke. Treppenlaufbreite bis zu 3 Hauptgeschossen im 
Liehten ::::::: 1 m, bei mehr als 3 Hauptgesehossen in den oberen zwei 
~ 1 m, sonst ::::::: 1,20 m; Stiegengang- und Podestbreite wenigstens 
1,20 m. Stufenbreite ::::::: 26 em, Stufenhohe < IS em; (Keller- uncI 
Bodenstiegen: Stufenhohe < 20 em) ; bei gewundenen Stiegen ist das 
vorgesehriebene GeringstmaB der Stufenbreite in einer Entfernung von 
40 em (Gehlinie, Ganglinie) von der auBeren Mauer einzuhalten; 
Spitzstufen-Geringstbreite am Spitzende ~ 13 em. Anhaltstangen an 
der Mauerseite und mindestens 1 m hohes Gelander an den freien Stellen. 

Fur Kleinhauser verringern sieh die GrenzmaBe der Treppenlauf
breiten auf 75 em, wenn die Stiege nur den Verkehr zwischen Bestand
teilen einer Wohnung vermittelt, der Stufenbreite auf 24 em und des 
Spitzstufenendes auf 12 em, bzw. erhoht sieh der Grenzwert fur die 
Stufenhohe auf 19 em. Besteht das Kleinhaus nur aus zwei Gesehossen, 
so sind Weiehholzstiegen aueh ohne feuerhemmende Verkleidung zulassig. 

In Industrie-, Lager-, Buroge bauden u. dgl. wird als geringste 
Treppenlauf- und Stiegengangbreite bis zu einer Zahl von 50 Benutzern 
das MaB von wenigstens 1,25 m gefordert; fiir je weitere 10 Personen 
10 em Zusehlag. GroBte zulassige Treppenlaufbreite 2,50 m. Turen in 
solehen Gebauden mussen, ohne den Verkehr auf der Stiege zu behindern, 
gegen das Stiegenhaus oder naeh beiden Seiten aufsehlagen. 

Fiir die Stiegen in Sehulen, Spitalern, Theatern und Lieht
spieltheatern bestehen besondere Vorsehriften. 

Die angegebenen BauordnungsmaBe der Stufenhohen, Stufenbreiren 
und Ruheplatze sind GrenzmaBe. Es ist bei vielbegangenen Stiegen 
in Wohn- und Industriegebauden jedoeh anzustreben, die Stufenhohe 
mit 15--17 em zu bemessen und bei den Stiegengangbreiten womoglieh 
uber das GrenzmaB hinauszugehen. Die Stufenbreite solI zur Erzielung 
eines leiehten Begehens der Stiege in einem entspreehenden Verhaltnisse 
~ur Stufenhohe stehen. Als solehe Beziehungswerte werden angegeben: 

Allgemein: b = 52- : h, ferner 

fiir Stufenhohen 14-19 em: b = 63 - 2 h oqer b = 62 - 2 h, 
fUr Stufenhohen bis 14 em: b = 4S-h, 

fiir Stufenhohen uber 19 em: b = 5~O. 
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Die Stufenhohen und Stufenbreiten sollen in allen Gesehossen mog
liehst gleich oder die Hohen naeh oben um ein Geringes niedriger ge
halten werden. 

Das Aufwartssehreiten iiber lange nieht unterbroehene Stiegenlaufe 
ermiidet; das Abwartssehreiten iiber lange gerade und nieht unterbroehene 
Stiegenarme lOst Unsieherheit aus; lange Stiegenlaufe daher dureh 
Ruheplatze (Zwisehenpodeste) naeh 10 bis 15 Hohen unterbreehen; 
Breite der Podeste geradarmiger Stiegen im allgemeinen ;S Stiegen
laufbreite ;S 1,20 m; Zwisehenpodeste gewundener Stiegen erhalten auf 
der Gehlinie eine Breite von 3 oder 5 Stufenbreiten. 

Die GehIinie (Ganglinie) ist fiir Stiegen mit geraden Armen ohne 
Belang fiir die Austeilung; sie wird in der Mitte des Stiegenlaufes ein
gezeiehnet; bei gewundenen oder gemisehtlinigen Stiegen erfolgt jedoeh 
die Austeilung auf der Gehlinie. Je naher sie zur AuBenwand riiekt, 
desto langer wird sie und um so sehmaler werden die Spitzstufen; liegt 

1.20 

Abb.138. 

sie nahe dem inneren Stufenende, wird 
sie kiirzer und es erhalten die Spitz
stufen gegen die AuBenwand unverhalt
nismaBig groBe Breiten. Viele Treppen
bauer legen die Ganglinie gewundener 
Treppen in die Mitte und begriinden 
dies mit der eben aueh in der Mitte 
liegenden tatsaehliehen Gehriehtung, fiir 
die eine gleiehbleibende Stufenbreite an

zustreben ist. Die Bauordnung fiir Wien sehreibt fiir die Lage der Gang
linie einen Abstand von 40 em von der AuBenmauer vor. Die Abnutzung 
der Stufen lange bestehender Stiegen reehtfertigt diese aus der Mitte 
und wandseitig verlegte Ganglinie und bestatigt, daB ein Besehreiten 
naher zur Wand bevorzugt wird. 

Ermittlung der StiegenhausabmessungEln. Abb.138. 
Die Ermittlung erfolgt stets fiir das hoehste GesehoB. In stadtisehen 

Gebauden, deren Erdgesehosse mit Riieksieht auf daselbst untergebraehte 
Gesehaftsraume mitunter viel h6her gehalten werden als die Wohn
gesehosse, werden die Differenzstufen meist in den Eingangsflur verlegt. 

Beispiel: 

Gegeben: Gro13te Geseho13hohe eines dreigesehossigen Gebaudes H = 

= 3,40 m; die Stiege solI als zweiarmige, geradarmige Treppe ausgefiihrt 
werden. 

Angestrebt: Stufenhohe < 16 em. 
3,40: 16 = 21,25; eswerden 22 Hohengewahlt; Stufenhohe h = 3,40:22 = 

= 15,45em; somit: 22 Hohen zu 15,45 em; zugehorige Breite: b = 52 - -} h = 
= 31,4 em; gewahlt b = 31 em. Da die Stiege aus zwei (i. d. R.) gleieh 

langen Armen, einem Zwisehenpodest P z und einem Gangpodest P g besteht, 
ergeben sieh fiir jeden Arm II Stufenhohen h zu 15,45 em und 10 Stufen
breiten (die Breite der obersten Stufe liegt bereits im Podeste) zu 31 em und 
eine Stiegenhauslange von 10 X 31 = 3,10 m + den Breiten von P z und Pg' 
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Das Gebaude ist dreigesehossig; zulassige Geringstbreite des Stiegen
laufes L = 1,00 m; gewahlt L = 1,10 m; zulassiges Geringstma13 fUr Pz 
und P g je 1,20 m; gewahlt fUr P z = 1,20 m fUr P g mit Riieksieht auf das 
Verweilen von Personen bei den dort befindliehen W ohnungseingangen und 
zur Ermogliehung zweifliigeliger Ein
gangstUren 1,40 m. 

Stiegenhauslange 3,10 + 1,20 + 
+ 1,40 = 5,70 m. 

Die Breite des zwischen den 
Stiegenarmen verbleibendenRaumes 
(Spindel, Spindelraum, Kropf
offn ung) ist abhangig von der Kon
struktion der Stiege (z. B. Spindel
mauer, Gelanderausbildung, Lage 
der Wangentragerusw.), von allialli
gen Aufzugseinbauten und sonstigen 
Sonderwiinsehen. Aus wirtschaft
lichen Grunden wird der Spindel

r 1,1' 

j' 1,1 .J 2 

Abb. 139. 

raum, wenn keine gegenteiligen Forderungen bestehen, mit etwa 
20-30 cm anzunehmen sein.I) Somit Stiegenhausbreite: 2 X 1,10 + 
+ 0,30 = 2,50 m. Abb. 138. 

Dieselbe Stiege als gemischtlinige Stiege ermittelt: Abb.139. 

Stufenhohe und Stufenbreite wie vor; 11, = 15,45, b = 31 em; 
L = 1,10 m. 1m Hinbliek auf 22 Hohen Einsehaltung eines 
Zwisehenpodestes; Breite desselben auf der Ganglinie drei Stufen
breiten; daher Lange der Ganglinie: 2 X 10 X 31 + 3 X 31 = 7,13m, 
die sieh auf zwei gerade Arme und einen Halbkreis mit dem 
Halbmesser 0,15 + (1,10 - 0,40) = 
= 85 em verteilen; Lange des Halb
kreises = 1'. n= 0,85 X 3,14= 2,67 m; 
daher entfallen auf jeden geraden 

7,13-2,67 
Arm ---~-2-- = 2,23 m. 

/I 
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Willden die Stufenkanten der 

Spitzstufen nach der Radialen ver
laufen (Abb. 139 unterer Teil), erga
ben sich am Spitzende MaBe < 13 cm; 
uberdies wurde an der Spindel (Licht
wange) ein sehr unvermittelter Uber
gang zu den Parallelstufen erfolgen; 
es werden daher noch einige Parallel
stufen in die Ziehung einbezogen. 

~ 
/'---'+---=,I------"<'--'+--'+--=+_1'-{ t " 

S! 
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Abb. 140. 

Hiefiir werden verschiedene Methoden empfohlen; der Praktiker zieht 
haufig vor, die Austeilung auf dem ReiBboden in NaturgroBe gefiihls-

1) Bei angestrebter gro13ter Sparsamkeit kaun die Breite des Spindel
raumes auch Null werden; die Gelander laufen dann an die Unterseiten 
der Treppenlaufe an. 

Mohr, Hochbau. 11 
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maBig vorzunehmen. FUr die Plandarstellung und zur Unterstutzung der 
freihandigen Naturausteilung stehen u. a. folgende Verfahren zur Ver
fiigung. 

1. Austeilung naeh der Steigungslinie (Abb.141). Auf dem 
waagreehten Arm eines Aehsenkreuzes werden die Stufenbreiten des 
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halben Stiegenlaufes so aufgetragen, wie sie 
sieh in Abb. 139 unterer Tell an der Spindel 
dureh das Ziehen der Spitzstufen gegen den 
Kreismittelpunkt ergeben. Am lotreehten 
Arm werden die zugehorigen Hohen aufge
tragen. Die Sehnittpunkte der Koordinaten 
ergeben in der Verbindung die gebroehene 
Steigungslinie. Nun wird die dem Podeste 
vorangehende Spitzstufe in einer Breite 
~ 13 em (z. B. 14 em) waagreeht vom 
Punkte A aufgetragen und auf die untere 
Stufenbreite projiziert (B), die Gerade ABC 
gezogen, die Streeke CD gleieh C A aufge
tragen und der in den Punkten A und D tan-
gierende Kreis gezeiehnet, der die neue 

Steigungslinie (Hauptsteigungslinie) darstellt. Die mit den waagreehten 
Koordinaten geblldeten Sehnittpunkte zuruekgefiihrt (4'-10'), ergeben die 
Spitzstufenbreiten an der Spindel (Liehtwange). Abb. 139 oberer Tell. 

Die Ubertragung des Verfahrens in die Praxis stoBt wegen der weit 
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Abb.142. Abb. 143. 

(unter Umstanden 8 m und mehr) auswarts liegenden Kreismittelpunkte 
auf Sehwierigkeiten. 

2. Evolventenmethode (Abb. 140). Angenommen: Stufenbreite in 
der Aehse; auf der Gehlinie normale Stufenaustellung; auf der Spindel 

13 
a-b ~ 2; II-b trifft die Spindel im Punkte M; diesem zunaehst-
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liegende Stufenkante als letzte Parallelstufe gewahlt. 1m vorliegenden 
FaIle Stufenkante 2; 11-b mit verlangerter Stufenkante 2 zum Sehnitte 
gebraeht, ergibt Absehnitt x; x entsprieht 1/2 Stufenbreite; daher 2 x 
wiederholt auftragen und die Punkte A, B, C .... mit den zugehorigen 
Punkten der Gehlinie 10,9,8,7, .... verbinden. 

1st ein Zwisehenpodest vorhanden (Abb.142), Podestkanten zum 
Mittelpunkte ziehen; a-b > 13 em auftragen, 11-a und 10-b mit der 
gewahlten letzten Parallelstufenkante (5) zum Sehnitte bringen, ergibt 
auf dieser in A-B den Absehnitt x; x wiederholt auftragen und mit den 
Gehlinienpunkten verbinden. 

3. Halbkreismethode (Abb.143). Stufenkante 3 gewahlte letzte 
Parallelstufe (meist 3. bis 5. Kante); yom Punkte M tangierenden 
Kreis an den Spindelhalbkreis; Bogen A-B in ebensoviel Teile 

r 
~ 

A 
5 

~ 5 

+ 
? 

h 8 

.9 
.9 fQ 

~ 
1f12 

/ 
B 

t "-!! 
e 
d 

$! c 
1 '" 

fl 
If 0 

Abb. 144. 

teilen, als solehe auf der Gehlinie von 3 bis IF/2 erseheinen; Teilungs
punkte auf die Spindel projizieren und zugehorige Punkte verbinden. 

4. Das Danisehe Verfahren (Abb. 144) ergibt sehr gute Aus
teilungen. 

Auf der Ganglinie normale Stufenausteilung (1-14). Stufen
kante 4 gewahlte letzte Parallelstufe; Spitzstufe 13-14 mit 14 em 
gewahlt. 

Auf einer Waagreehten M N werden die gleiehen Stufenbreiten 
der Ganglinie (z. B. 31 em) von 13 bis 4 aufgetragen; in 13 wird 
die Spitzstufenbreite (13-14) mit 14 em auf einer Lotreehten ver
zeiehnet, in 4 ebenso die normale Stufenbreite, bier 31 em; die Lot
reehten in den Punkten 12, 11, 10.... ergeben die Abschnitte a, 
b, c, .... 

a, b, c, .... i auf der Lotreehten 12 abgetragen, ergibt den Punkt A; 
aus diesen unter beliebigem Winkel den Strahl A R ziehen und in A-B 
die erreehnete Lange der Spindel (s. GrundriB) auftragen; B mit 12 ver
binden und Parallele ziehen; die Teilungspunkte A, 5, 6, .... 12, B sind 
die Ziehungspunkte der Stufenkanten. 

11* 
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II. Konstruktive Ausbildung der Stiegen. 
1. Einseitig gelagerte Stulen (eingespannt, freitragend). 

Baustoff: Naturstein ausreiehender Biegungsfestigkeit (einzelne 
Sandsteine, Kalksteine, Eruptivgesteine1) und Eisenbeton. 

Freie StufenHi,nge in der Regel nieht groBer als 1,50 m. Wangen
mauer: Mindeststarke 45 em. Stufeneingriff ~ 20 em je naeh Aus

b) 

Abb. 145. 
F = Tragfalz; S = Sto6falz. 

kragung, Einspannung und Bau
stoff. 

Naturstein bietet hohen Brand
temperaturen geringen Widerstand; 
bei rasehem Temperaturweehsel 
(Losehwasser) springt er. 

Das Versetzen erfolgt naeh fertig
gestellter Aufmauerung der Stiegen
hausmauer in naehtraglieh, naeh dem 
Setzen ausgemeiBelte Nester bei 

gleiehzeitiger Unterpolzung der freien Stufenenden. 
Die Stufen erhalten trapezformigen Quersehnitt (Keilstufen) und 

innerhalb von Gebauden meist ein angearbeitetes Profil von etwa 2-3 em 
Vorsprung und mindestens 1/3 Stufenhohe. Die Stufenuntersieht bildet 
eine durehlaufende Sehragflaehe (ausgesehalte Stiegen); sie wird ver-

Lino/evm 

Abb. 146. Abb. 147. 

putzt. Der Auftritt (Trittflaehe, Trittstufe) wird leieht gekronelt 
oder gestoekt, die lotreehte Flaehe (Setzflaehe, Setzstufe) gestoekt, 
gesehliffen oder poliert. 

Jede Stufe wird im Auflager (Nest) mit Portlandzementmortel ver
setzt und verkeilt und liegt auf der naehstunteren vermittels eines Falzes 
auf; Tragfalz F (2-4 em), StoBfalz S (5-7 em) in Abb. 145. Fugen 
am Tragfalz rund 2 mm mit eingelegten Pappestreifen o. dgl. 

1) Gattlmg und Bezugsort ist in den Einreichplanen anzugeben. 
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Freitragende Eisenbetonstufen sind der doppelten Biegungs- und 
der Torsionsbeanspruchung entsprechend bewehrt (Abb. 145b); die Lage 
der Bewehrung ist durch den Momentenverlauf bedingt. 

Eisenbetonstufen erhalten, untergeordnete Verwendung aus
genommen, Belage aus Hartholz, Linoleum, Naturstein usw. oder eine 
etwa 7 mm Beton-Harteschicht. Abb. 146 zeigt einen Belag mit Linoleum 
mit Messing- oder BronzevorstoBschiene. 

Die Ruheplatze k6nnen aus eingespannten, freitragenden Platten oder 
aus Gew6lben oder Platten zwischen eisernen Tragern oder Eisenbeton
tragern gebildet werden. Abb. 147 zeigt den AnschluB des Stiegenlaufes 
einer freitragenden Natursteintreppe an einem als Kleinesche Decke 
ausgebildeten Podest. 

2. Beiderseitig unterstiitzte und von aufliegende Stufen. 
Stufen aus Natur- und Kunststein, Beton, Eisenbeton, Ziegel, Holz, Eisen. 

Die Auflagerung - nach den Baustoffen verschieden - kann er
folgen: 

a) beiderseits auf Mauern, 
b) einerseits auf Mauern und anderseits auf Balken- oder 

Bogentragwerken oder auf in gleicher Weise gestlitzte Platten oder 
Gew6lben, 

c) beiderseits auf Wangen tragwerken. 

Sehr groBe Stufenlangen (uber 2,5 m) erfordern Zwischenunter
stutzungen. 

Auflageruug beiderseits auf Maueru. 
Stufen aus Naturstein, bewehrtem Kunststein und Eisen

beton. Die Stufen liegen ein- oder beiderseitig auf Mauerabsatzen auf, 
wenn die Mauern Ullter dem Stiegenlauf verstarkt sind, oder sie lagern bei 
gleichbleibender Wandstarke 

in den Mauern (Wangenmau- ~) ») ~) 
ern, Spindelmauern). 1st die 
Untersicht nicht eingesehen, 
z. B. bei Kellerstiegen und 
Freitreppen, werden die Stu- Abb. 148. 

fen haufig als Blockstufen 
(Abb. 148), sonst fast ausnahmslos als Keilstufen ausgebildet. Auflager
langen mindestens 7,5 cm. Freie Stufenlange: aus Naturstein je nach 
Biegefestigkeit bis 2,45 m; aus bewehrtem Kunststein und Eisenbeton 
der Bewehrung entsprechend. 

Die Stufen der Keller- und Freitreppen erhalten meist kein Profil; 
die Vorderkante wird schwach abgefast; die Blockstufen liegen mit 
2-3 cm Ubergriff fugenlos oder mit Falz (Abb. 148) ubereinander. 

In die Auflagerfuge eindringendes Wasser im Freien befindlicher 
Treppen kann bei Frost zu schweren Schaden fUhren. Daher stets den 
Trittflachen ein kleines Gefalle, etwa 1%, geben. Dichtung der Fugen 
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mit Aboxit u. dgl.; verstemmte Bleidichtung sehr zu empfehlen. Eine 
Sonderprofilbildung nach Abb. 148 c ist zweckmiWig, verteuert jedoch die 
Ausfiihrung. 

Freitreppen-Wangenmauern frostsicher und ausreichend tief fun
dieren und gleichzeitig im Verbande mit den Gebaudehauptmauern aus
fiihren, da sonst Gefahr besteht, daB sich die Wangenmauern von den 
Hauptmauern lostrennen oder abreiBen. Die erste Stufe einer Freitreppe 
jedenfalls als Blockstufe ausfiihren, wenigstens 3-4 cm unter das Erd
reich bzw. unter das Pflaster reichen lassen und auf ausreichend tiefes 
Fundament auflegen. 

Stufen einerseits auf Mauern und andererseits auf Balken- oder 
Bogentragwerken 

oder auf in gleicher Art gestiitzte Platten aufruhend. 

Stufen aus Naturstein, bewehrtem Kunststein, Eisenbeton. 
(Unbewehrte Beton- und Kunststein- und Ziegelstufen nur bei voll
flachiger Auflagerung auf tragenden Platten.) 

Unterstiitzung der Freiseite der Stufe durch eiserne Trager, Stein
zargen, Eisenbetontrager, gew6lbte Gurten. 

Zumeist erfolgt die Auflagerung auf eisernen Tragern, Wangentragern 
(I, .J). Derlei Ausfiihrungen werden 
in Osterreich haufig Traversen
stiegen genannt; die Wangentrager 
liegen auf den Podesttragern auf 
und sind mit ihnen durch Winkel 
verbunden. Das Abbiegen von Tra
gern ist zu vermeiden. 

Feuerhemmende Verkleidung der 
Trager geboten. Die Lage des Podest
tragers ist fiir den AnschluB des 
Wangentragers und die Stufengestal
tung von wesentlicher Bedeutung; 
unrichtige Lage ergibt schlechten 

Abb. 149. Steinschnitt und ungiinstigen Trager-
anschluB. Die richtige Lage des Po

desttragers ist aus der schematischen Darstellung, Abb.149, ersichtlich. 
Die Podeste werden als Massivdecken zwischen eisernen Tragern aus

gebildet. 
Abb. 150 zeigt den GrundriB einer zweiarmigen, geradarmigen Stein

stiege, deren freie Stufenenden auf eisernen Tragern aufruhen. 

Bm'echnung der Trager 

der in Abb. 150 dargestellten Treppe: 

Eigengewicht der Stufen ..... 350 kgjm2 GrundriJ3, 
Eigengewicht der Podeste .... 440 kgjm2 GrundriJ3, 
Verkehrslast ................ 400 kgjm2 • 
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Wangentrager, Horizontalprojektion II = 3,10 + 2 X 0,20 = 3,50 m; Be

lastung des Wangentragers: (350 + 400). 1,:~ = 450 kg/m Grundrill, 

Eigengewioht des Tragers angenommen: 15 kg/m; ql aus Belastung des 
Wangentragers und seines Eigengewiohtes = 450 + 15 = 465 kg/m; 

q.ls 465x3,5s 
M 1 =-8-= 8 = 712kgm = 71200kgom; 

Ml 71200 3 
WI = --a = 1200 = 59,3 om .... entsprioht I 12 mit W = 65,45 oms. 

Abb.150. 

Podesttrager: ls = 2,70m. Auflagerdriieke der vYangentrager: P = ql~ll = 

= 465 ; 3,5 = 814 kg; 

. . (440 + 400) X 1,1 
ElgengeWloht und Verkehrslast des Podestes: 2 = 462 kg/m; 

Eigengewioht des Podesttragers angenommen 25 kg/m; Gesamtbelastung 
des Podesttragers qs = 462 + 25 = 487 kg/m. 

Das GroJ3tmoment setzt sioh zusammen aus dem Momente infolge der 
beiden Einzellasten und aus 
demMomente infolge der gleioh
formig verteilten Belastung: 

( ls ) qg .l22 
.M = p. -2-- 25 + --8- = 

487 X 2,7s 
= 814 X 1,1 + --8--- = 

= 1339kgm; 
133900 

W =-- -- = 111 om3 
9 1200 

entsprieht I 15 mit 112,05 ems. 
Abb.151. 

Ebenso wie zweiarmige Stiegen lassen sich auch drei- und vierarmige 
Treppen (Abb. 151) mit eisernen Wangentragern ausbilden; die Wangen
trager sind dann auf Pfeilern oder Pfeilern und Podesttragern gelagert. 
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.Eine pfeilerlose Ausfiihrung drei- oder mehrarmiger Stiegen mit 
eisernen Tragern ist wegen des Abbiegens der Trager nicht zu emp
fehlen. 

Die Auflagerung auf 

j liilii 'Ii!i! 

Abb. 152. 

Steinzargen oder gemauerten Gurten ist in der 

, , 

Gegenwart auf Sonderfalle be
Ii" "" " schrankt; ebenso werden Eisen-

" beton-Wangentrager als selb
standige Tragwerke nur selten 
verwendet; sollen Eisenbeton
wangen verwendet werden, so 
besteht die haufigere Ausfiih
rung in der einheitlichen Aus
bildung der Wangentrager mit 
unmittelbar anschlieBenden bie-
gungsfesten Stufen oder sol

L _____ ~ chen ebenen Platten (Lauf
platten) mit aufgelegten Stufen. 
1m ersteren FaIle wird die Stufe 
ebenso wie der Wangentrager 
aus Eisenbeton ausgefiihrt und 

statisch mitausgeniitzt (Abb. 152)1); ill zweiten FaIle ist die ebene Lauf
platte allein tragend, wahrend die Stufen aus beliebigen, auch nicht 
biegungsfesten Baustoffen bestehen k6nnen. Abb. 153.1) 

Abb.153. 

Die meistverwendeten 
Ausfiihrungsarten solcher 
zweiarmiger, geradarmiger 
Eisenbetontreppen mit 
Laufplatten zeigen zwei 
Podesttrager und Wangen
trager mit Eisenbeton
Podest- und Laufplatten, 
die am wirtschaftlichsten 
auf die Wangentrager auf
gelegt oder unterseitig mit 
den Wangenunterflachen 
biindig verlegt oder der
art angeordnet werden k6n-
nen, daB die Wange teils 

oben, teils unten vorsteht. Das mauerseitige Ende der Stufenplatte 
liegt auf einer schrag abgeglichenen Mauerflache auf; es muB mit 
der Weiterfiihrung der Mauer bis nach Fertigstellung des Stiegen
laufes gewartet werden. Beiderseits angeordnete Wangentrager s. nach
sten Abschnitt. 

1) Die Abbildungen sind dem derzeit in Bearbeitung stehenden Buche 
"Konstruktiver Eisenbetonbau" von lng. Karl Hoffmann, Wien, ent
nommen. 
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Die Stufen liegen beiderseits auf Wangentragwerken auf. 
Stufen aus Naturstein, Eisenbeton, Holz, Eisen. Die beider

seits angeordneten Wangentrager sind je nach dem Stufenmaterial aus 
eisernen Tragern, Eisenbetonbalken oder Holzwangen gebildet. 

Die Ausbildung ist ahnlich wie bei einseitiger Wangenauflagerung. 
Diese Anordnung wird angewendet, wenn die Stiegenhausmauern nicht 
tragend sind oder Auflagerschlitze aus anderen Grunden vermieden 
werden sollen. Ausnahmslos auf beiderseitigen Wangen ohne Rucksicht, 
ob die Mauern tragend oder nichttragend ausgebildet sind, erfolgt die 
Lagerung bei Holz- und Eisentreppen. 

Holztreppen. 

Sie werden in einfachster Weichholzausfiihrung fUr untergeordnete 
Zwecke bis zu sehr reichen und kunstvollen Gestaltungen in Hartholz fur 
Gebaude erlesener Ausstattung verwendet. 

Bei geschlossenen Stiegenlaufen werden die Stufen aus waagrechten 
Tritt- und aus lotrechten Setzstufen (Futterbrettern) gebildet; bei offenen 
Stiegenlaufen entfallen die Setzstufen. 

Die Auflagerung der Trittstufen auf den Wangen kann durch das Ein
passen derselben in entsprechende Ausnehmungen der Wangen (ge
stemmte Treppen), durch Auflegen der Stufen auf die zahnartig aus
geschnittenen Wangen (aufgesattelte Treppen) oder durch Ein
schieben der Stufen in Nuten (eingescho bene Treppen) bewirkt 
werden. Abb. 154. 

Holztreppen konnen aus weichem Holz, Fichte, Kiefer, Larche, oder 
aus hartem Holz, Eiche, allenfalls Buche, oder schlieBlich gemischt aus 
beiden Hozarten ausgefiihrt werden. 

Hartholztreppen gelten als "feuerhemmend"; Weichholz
treppen nur dann, wenn sie auf der Unterseite 1,5 cm stark gerohrt 
und geputzt oder gleichwertig bekleidet sind. 

Bei gemischter Verwendung von Hart- und Weichholz werden zumeist 
die Wangen und Setzstufen aus weichem Holz, die Trittstufen aus hartem 
Holz hergestellt. 

Die fUr jedes Bauholz aufzustellende Forderung trockener und ge
sunder Beschaffenheit gilt in besonderem MaBe fUr das zum Treppenbau 
bestimmte Holz. 

Holzstarken: Wangen (moglichst Kernbohlen) meist 5-8 cm; 

Trittstufen 3,5-5 cm, 
Setzstufen 1,8-2,5 cm. 

Die angegebenen Starken gelten fUr Stufenlangen bis etwa 1,25 m. 
Der Form und Armzahl nach konnen, ebenso wie bei Massivstiegen, 

auch Holztreppen als gerade, gewundene oder gemischtlinige bzw. als 
ein-, zwei- und mehrarmige Stiegen ausgebildet werden. 

Die Wangen ruhen auf dem Podestbalken auf und sind mit den Ge
landerpfosten (Antritt-, Austritt- und Ubergangspfosten) verbunden; die 
Wandwange wird uberdies durch Bankeisen befestigt. Die oft geubte, 
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sehr griindliche Verbindung von Wange und Gelanderpfosten bzw. Ge
landerpfosten und Podestbalken sowie von Wange und Podestbalken 
durch zapfenartige und nicht geringen Zeitaufwand verursachende Holz
verbindungen wird von vielen Praktikern, die den in sich geschlossenen 
Treppenlauf nur an die Podestbalken ,.angelehnt" wissen wollen, ver-

a 

worfen; sie begriinden die Ablehung mit 
den zu erwartenden Rissebildungen in 
den Holzverbindungen bei Gebaude-

~ 
setzungen. 

2.5 Die Stufenauflagerung bei ge
stemmten (I), aufgesattelten (II) und 
eingeschobenen (III) Holzstiegen zeigt 
Abb.154. 

a-b 

® 

Die weitaus verbreitetste Ausbildung 
ist die als gestemmte Treppe; aufge
sattelte Stiegen sind in Osterreich und 
Deutschland selten; eingescho bene Trep
pen fiir untergeordnete Zwecke. 

Das Zusammenhalten der Wangen 
wird bewirkt: Durch 12-15 mm Schrau
benbolzen (Treppenschrauben) unter je
der vierten bis fiinften Stufe (Abb. 154, I) 
oder durch Kropfschrauben in den Tritt-
stufen oder schlieBlich, wo es angangig 
ist, durch zugfeste Holzverbindungen 
(Abb. 154, III, Var. 1). 

Das lastige Krachen vieler Holz-
treppen wird hauptsachlich durch die 

tt 
Setzstufen (Futterbretter) hervorgerufen 
und durch das Verschieben derselben in 
den Falzen der Trittstufen bedingt. Zur 
Vermeidung sollen die Trittstufen bei 
ihrer Versetzung durch einen Hebel 
auseinandergespannt, die Setzstufen in Var. 1 

Abb.l54. 

Yar.2 

die obere Nut gedriickt und noch wah
rend der Verspannung mit zirka 8-10 

langen Nageln an die unteren Trittstufen genagelt werden; hierauf 
wird die Verspannung ge16st. 

Die Abb.155 zeigt eine zweiarmige, geradarmige, gestemmte Holz
stiege, die im ErdgeschoB beginnt und im ersten Stock endet mit An
tritts-, Ubergangs- und Auftrittspfosten. 

Die Befestigung des Antrittspfostens (A, Abb. 155) mit dem FuB
boden erfolgt, sofern der Pfosten auf einer massiven Unterkonstruktion 
steht, mit Steinschrauben, auf Blockstufen mit Zapfen mit allfallig seit
lich eingetriebenen Keilen, mit der Wange mit Zapfen, Hartholzdiibeln 
und Kropfschrauben. Die Austrittspfosten (0, Abb.155) lehnen am 
Podestbalken und sind mit der Wange mit Zapfen, Diibeln oder allfallig 
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auch mit einer Kropfschraube verbunden. Manchmal werden die Aus
trittspfosten ausgeschnitten und auf den Podestbalken aufgelegt und 
die Wange in den Hangepfosten eingelassen, wodurch eine erhebliche 
Schwachung des Pfostens entsteht. 
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1 
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Abb. 155. 
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Die Befestigung der Ubergangspfosten (B, Abb.155) erfolgt smn
gemaB wie bei den Austrittspfosten. 

Anstatt die Wangen an selbstandige Ubergangspfosten anzuschlieBen, 
wird auch haufig ein im GrundriB halbkreisformiges Wangen-Uber
gangsstuck (Krumm ling, Kropfstuck) verwendet, das wieder an 
dem fUr die seitliche Schubkraft entsprechend bemessenen Podestbalken 
lehnt. 

Soil die Treppenuntersicht des Aussehens wegen oder aus Griinden des 
Feuerschutzes verkleidet werden, so erfolgt die Befestigung der Ver-
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kleidung entweder zwischen den Wangen an den abgeschragten Setz
stufen (Abb.155 B) oder auf den Wangenunterseiten, in welchem Falle fiir 
einen entsprechenden AbschluB an den Wangenseitenflachen gesorgt 
werden muB. Als feuerhemmende Verkleidungen kommen Verputz auf 
entsprechenden Putztragern (Schalung und Berohrung, StauBziegel
gewebe, Streckmetall, Heraklith o. a.) oder allfallig auch Eternitplatten 
und ahnliche Sperrplatten in Betracht. 

Eiserne Treppen. 
Sie finden, durchaus nur in Eisen hergestellt, meist nur als Not- und 

Nebentreppen in Nutzbauten sowie als Verbindungen zu Galerien, Lauf
stegen, Arbeitsbiihnen u. dgl. 
Verwendung. 1m Wohnhaus
bau sind sie ab und zu nach 
dem feuersicheren AbschluB 
des Stiegenhauses als Dach
bodentreppen anzutreffen. 
Eiserne Stiegen sind nicht 
feuersicher und werden bei 
Verwendung eiserner Tritt
stufen schon nach kurzem 
Brande nicht mehr betret
bar. 

Abb. 156. Treppen mit einer Nei
gung > 600 werden als 

Lei tertreppen, lotrechte als Lei tern bezeichnet. 
Eiserne Leitern als Not- oder Rettungsleitern, Dach-, Kranbahn

aufstiege u. dgl. 
Als Baustoff kommt gegenwartig ausschlieBlich nur FluBstahl in 

Betracht (friiher auch GuBeisen). Nebentreppen sind den fiir Haupt
stiegen bestehenden amtlichen 
Vorschriften nicht unterworfen. 
Es em:pfiehlt sich, das Steigungs-

+ + + 

+ + + 

verhaltnis solcher Nebentreppen 
nicht steiler als 20 X 25 cm zu 
wahlen und die Laufbreite bei 
mehrgeschossigen Treppen nicht 
geringer als 1 m zu halten. Bei 
Leitern: Holmabstand ~ 60 cm, 
Sprossenabstand ~ 30 cm. 

Abb. 157. Die Wangen eiserner Treppen 
bestehen aus I, ], Blech- oder 

Fachwerkstragern, die Stufen aus Eisen oder Holz. Demnach zu unter
scheiden: Reineiserne Stiegen und gemischteiserne Stiegen. 

Gemischteiserne Treppen mit Naturstein- oder Kunststeinstufen 
s. S. 166, Traversenstiegen. 

Reineiserne Stiegen. Abb. 156. 
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Tritt- und Setzstufen aus Riffelblech oder Warzenblech (Kernstarke 
4-8 mm) auf 55 X 55 oder 65 X 65 mm Winkel genietet, die ihrerseits 
mit Nieten an die Wan-
gen angeschlossen sind; 
bei gro.Beren Stufenlangen 
Saumwinkel oder Verstei
fungswinkel (l-Eisen) an 
den Stufenunterseiten. 
Bei schwerbelasteten sol
chen Treppen kann es 
zweckmaBig sein, die Setz
stufen als L -Eisen auszu
bilden. Bei wenig began
genen Eisenstiegen oder 
Leitertreppen entfallen 
die Setzstufen. 

Gemischteiserne 
Stiegen mit Holzstu
fen. Abb. 157. 

Die rund 35 mm star
ken Trittstufen aus Holz 
liegen wieder auf Winkeln 
auf und werden an der 
Unterseite mit diesen ver
schraubt; Setzstufen kon
nen fehlen oder werden 
auch aus Holz oder aus 
Blech gebildet. 

Abb. 158 zeigt einen 
LaufstegmitLeitertreppe, 
Plattform und Stufen aus 
Riffelblech. 

Gelander. 

Die Bauordnung fUr 
Wien schreibt vor: Ent
lang der Treppenlaufe 
miissen wenigstens auf 
einer Seite Anhaltestan
gen angebracht werden_ 
Dienen die Treppenlaufe 
dem Zugange zu Raumen 

Sd,Sl1 
-S-

-CNfI,11J 

1$ 

I r:o:n 

Ii 
= 

Abb. 158. 

fiir die Ansammlung gro.Berer Menschenmassen, so sind beide Seiten mit 
AnhaItestangen zu versehen. An den freien Stellen der Stiegen und Gange 
ist ein mindestens 1 m hohes, geniigend dichtes Gelander anzubringen und 
bei freitragenden Stiegen der Gelandergriff mit V orrichtungen gegen das 
Herabgleiten zu versehen. 
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Die Gelander bei massiven Stiegen konnen dureh Natur- oder 
Kunststeinbriistungen (meist nur bei Monumentalbauten) auf Zargen auf
ruhend oder dureh Stahl- oder GuBeisenstabe mannigfaeher Ausfiihrung 
gebildet werden. GuBeisengelander sind ganz auBer Gebraueh gekommen. 
Fast ausnahmslos FluBstahl als Flaeh-, Quadrat- und Rundeisen all
fallig in Verbindung mit Stahldraht-Gittergefleehten. Die Befestigung 
der Stabe erfolgt in den Stufenoberflaehen oder einfaeher und unabhangig 
von der Stufeneinteilung an Flaeheisensehienen, die seitlieh mit Stein
sehrauben an die Stufenhaupter angesehlossen werden (s. Abb.147). Den 
oberen AbsehluB bilden Hartholzhand1eisten versehiedener Profilierung 
(6,5 X 7 em und » mauerseits meist flaehe Hartholzleisten auf kleinen 
Metallkonsolen. 

Die Gelander bei Holztreppen werden dureh Holzstabe (Staketen) 
oder Brettehen mit oberem Handleistenabsehlusse gebildet. Die Fiillstabe 
greifen etwa 6 em in die Wangen, die Handleisten mit etwa 6 em langen 
Zapfen in die Pfosten ein. Abstand der Staketen meist 16-17 em. 

D. Daeher und Daehstiihle. 
Bezeiehnungen der Begrenzungslinien der Daehflaehen. Abb.159 

links. a-b, b--c, c-d, d--e, e-t, Saum, Traufe. 

a-g-t .......... Giebel, 
dr-k-c . . . . . . . . .. Walm, 
g-h, i-k ........ First, 
b-i, c-k, dr-k .. Grat, 
e-h ............. lehse, Kehle, 
i-h ............. Verfallungsgrat, 
k, i, h ........... Anfallspunkte. 

ar---------~--------~b b ...------------;,r-A 

9~----~-~ 
i 

fL-------=e-( 

d "--____ --'" r 

a.~ _____ -'" 

Abb. 159. 

Der N eigung naeh unterseheidet man Steildaeher (Neigungen s. 
Tafel auf S.I77) und Flaehdaeher und ferner naeh der Daehform 
(Abb. 160): Pultdaeh mit Giebel oder mit Walm (a, b), Satteldaeh 
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mit Giebel oder mit Walm (c, d) (Skizze e zeigt einen Kriippelwalm), 
Mansardesatteldach mit Walmen (f), Kreuz- oder Zeltdach (g), 
Turmdach (h), Sagedacher (i). 

I. Dachausmittelung. 
Sie bezweckt die Feststellung der Traufen, Firste, Grate und Ichsen, 

und damit der Fallrichtung des Wassers. Es ist unzulassig, das Dach
wasser gegen die Nachbargrenze und gegen Bauteile, die das Dach iiber-

Abb.160. 

ragen, abflieBen zu lassen. Die Saume (Traufen) werden, wenn nicht be
sondere Griinde eine andere Anordnung erfordern, in gleiche Hohe gelegt. 
Liegen die Saume in verschiedenen Hohen, so sind zwecks Einzeichnung 

!~/ 
c.. 

~ r;; ~ .., 
~ ~ 
~ ~ . ' 

: ,I' 
°1 , , , , 

',' 

Abb.161. 

der Dachausmittelung die Saume der hoheren Dachflachen auf die durch 
den tieferen Saum gelegte waagrechte Ebene zu beziehen. Abb.165. 

Die Neigung wird in der Regel bei allen Dachflachen eines Gebaudes 
gleich gewahlt. Windschiefe Dachflachen sind zu vermeiden. Der Grund
riB der Schnittlinien zweier Dachflachen liegt bei gleichen Neigungen in 
der Winkelhalbierenden der Saume. 

~ 
~ 
~ 
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Beispiele: 

Abb. 159 rechts. AIle Saume liegen gleich hoch, aIle Neigungen gleich, 
Walme an allen Traufen. 

Es empfiehlt sich, bei der Zeichnung stets von der groBten einfachen 
Dachform, die aus dem GesamtgrundriB herausgeschnitten werden kann, 

/ 
/ 

Abb. 162. 

1 m 

Abb. 163. 

z. B. a, b, c, d, auszugehen, dann zur nachstkleineren einfachen Dachform, 
z. B. e, t, g, b, iiberzugehen usw. 

Abb.161. Das Gebaude steht an der N ach bargrenze; es muB 
vermieden werden, daB das Dachwasser 
gegen die Nachbargrenze flieBt (Pultdach, 
Giebel). 

Abb.162. Der AnschluB an die Nach. 
bargrenze erfolgt im schiefen Winkel. 

Einschaltung einer Hilfsebene x-x. 
Abb. 163. Der Ge ba udeteil l, m, n, 0 

iiberragt die iibrige Dachflache. Einschal· 
tung eines Firstes senkrecht zu n, 0 zwecks 
Vermeidung der Wasserfallrichtung gegen 

Abb. 164. diesen Wandteil. 
Abb.164 Verschieden breite Gebaude· 

teile schneiden einander in einem schiefen Winkel. 
Abb.165. Die Traufen liegen in verschiedenen Hohen. Siehe 

auch unter I, erster Absatz. 

Abb.165. 
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II. Ubliche Dachneigungen und Gewichte der gebrauchlichsten 
Dachdeckungen. 

Eigengewicht des Tragwerkes bei Stiitzweiten bis 16 m, bei eisernen 
Tragwerken 10-20, bei hOlzernen Tragwerken 20-30 kgjm2 GrundriB
£lache. 

Art der Eindeckung 

Einfaches Ziegeldaeh 
(Bibersehwanze) 

Dacimeigung 

Neigungs· I 
winkel!X ~ I 

tg \ 

45'n. >1 1" I 

--D-o-p-p-el-t-e--s-z-l-·e-g-e-ld-a-e-h--- I·-3-5-0 -U-.->-1--1-:-1-5--1," 
-------1- ---- ~ 

Falzziegeldach 

Einfaehes Schieferdaeh 
Doppeltes Schieferdach 

350 u. > I 1 : 15 t; 

220 u. > 1: 25 I 
] 

-------------1------1--------1 

I 

1 

Kunstsehieferdach (Eternit) 
mit Daehpappenunterlage 

200 u. > 

Gewicht in kg/m' der 
schiefen DachfHiche samt 
Schalung oder Lattung 

und Sparren, ohne . 
Tragwerk 

Nach I Nach amt!. 

ONORM 
deutschen 

IV orschriften B2101 v. J. 1919 

1001 ) 75-85 

1252) 95-115 
---

65 65 

70 45-65 
80 

~-~----

41 45 

---------------------------1------1-----------'1---1--------1--------

Einfaches Teerpappedaeh 
Doppeltes Teerpappedaeh 

35 
40 

35 
55 

52-55 

8-120 I~ 7-1: _5 ___ 
1 
____ _ 

--~-o-1-zze:::-:-:-:-~-:-a-:-h-it-5-e-m---- 3' _+~20 ____________________ _ 

Sand Imd 5 em Kies 30 I 1 : 20 

180 (mit 
240 7 em 

---------------------11-----1------------1 

Blechdach bis 1 mm i. M. i. M. 

_B_le_-c __ h_st_a_rk_e___ 9-18° I I: 6~_~~ ~ ____ I ___ _ 

Wellblechdaeh auf II i. M. i. lVL 
'Vinkeleisen 20-330 1: 28-1 : Is 

(Wellblech 40 X 150 X 1,5) I 

Kies) 
._------

36-38 40 

---

25 25 

-----------------1----,1 . 
Glasdach mit 6 mm Rohglas 

330 u. >! I : Is u. steiler 
(Drahtglas) 1 

30 (35) 30 (35) 

1) Nach den Gewichten der Wienerberger Erzeugnisse - 60 kg . 
• ) Nach den Gewichten der Wienerbcrger Erzeugnisse - 90 kg. 

}Iohr, Hochbau. 12 
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uI. Dachstilhle. 
Den verwendeten Baustoffen entBprechend, sind Holz- und Eisendach

stiihle bzw. Eisenbetondachkonstruktionen zu unterscheiden. Die eine 
gemeinsame Verwendung von Holz und Eisen voraussetzenden Holz
Eisendachstiihle werden gegenwartig nur selten verwendet. 

1. Holzdachstiihle. 
Sie bestehen aus einzelnen, auBere Kraftangriffe iibernehmenden und 

das Traggeriist fUr die Dachhaut bildenden Scheiben, den Bindern oder 
VolIgesparen und dazwischen eingeschalteten, nur die Dachhaut tragen
den Leergesparren. 

Je nach dem V or handensein oder dem Fehlen von Bund tramen 
(Binderbalken, Bundbalken, s. nachfolgenden Abschnitt, unter a)l) in 
diesen Scheiben lassen sich die Holzdachstiihle in Dachstiihle mit 
Bundtramen und in bundtramlose Dachstiihle einteilen. Beispiel 
eines Dachstuhls mit Bundtram Abb. 170, eines bundtramlosen Dach
stuhls Abb. 185. 

Zu ersteren geh6ren aIle im W ohnhausbau und bei beschrankten 
Spannweiten iiblichen sogenannten zimmermannsmaBigen Dachstiihle, 
zu letzteren manche nach alterprobten Zimmermannsregeln gebaute 
HalIendachstiihle, aIle Bogen- und Sprengwerksdacher alterer Konstruk
tion und aIle neuzeitlichen, aus fachwerkgegliederten und volIwandigen 
Bindern gebildeten Dachstiihle. 

a) Dachstiihle mit Bundtramen. 

Die Binder bestehen aus einem unteren, die Stiitzweite iiberspannen
den waagrechten Balken, dem Bundtram (Binderbalken oder Bund
balken), den in der Dachneigung liegenden Sparren und den zur Unter
stiitzung und Gewahrleistung der Unverschieblichkeit erforderlichen 
weiteren Balken und Konstruktionsgliedern. 

Binderabstand 4-5 m. 
Sparrenabstand ~ 1,0 m. 
Die Sparren sind die Trager der Dachhaut. Zu ihrer Unterstiitzung 

dienen je nach dem System, zwischen je ein Sparrenpaar eingeschaltete 
Horizontalbalken (Kehlbalken, Hahnenbalken) oder rechtwinkelig zu den 
Sparren angeordnete Balken, die Pfetten. 

Sind die Sparren am FuBpunkte unmittelbar mit dem Bundtrame 
(Stichbalken)3) verbunden und in ihrer Freilange, wenn erforderlich, durch 
Kehlbalken und Hahnenbalken abgestiitzt, so liegt ein Sparrendach2) 

1) Unrer Umstiinden konnen auch die Deckenbalken, wie im Deutschen 
Reiche meistens, als Bundtrame herangezogen werden; in Osterreich im 
allgemeinen nicht zulassig und nur unter erleichterten Bedingungen und bei 
entsprechenden Schutzvorkehrungen gegen das Ubergreifen eines Brandes 
erlaubt. 

2) Oft auch Kehlbalkendacher genannt. 
3) Siehe S. 179. 
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vor, sind die Sparren am FuSe und wenn erforderlich in ihrer Freilange 
durch Pfetten unterstiitzt, so spricht man von einem Pfettendaehe. 
Das Traggeriist eines PIet
tend~ehes behalt aueh ohne 
Sparren seine Standfestig
keit, das Traggeriist des 
Sparrendaches nur unter 
gewissen Bedingungen. 

Zur klaren Veransehau
liehung der Dachstiihle die
nen die Darsteilungen des 
BindersimQuerschnitte, 
im Werksatze und im 
Langenschnitte. 1m 
Querschnitte (Profil) sind 
die Holzabmessungen ein
zutragen; der Werksatz 
bildet den GrundriB mit 
Einzeiehnung ailer waag
recht liegenden Balken in 
der Draufsieht und ailer 
lotrechten Balken im Quer
schnitte. 

Sparrendacher. 

Die Sparren greifen am 
FuSe mit Zapfen und Ver
satzung in die Bundtrame 
bzw. Stichbalken ein 
(Abb. 166) und stiitzen ein
ander am First mit Schere 
und Zapfen (Abb.166B) 
oder finden dort, stumpf 
gestoBen, ihr Auflager auf 
einem mit dem First gleieh
laufenden Balken, dem 
Rahm, das durch Zangen 
gestiitzt wird. Abb.166a. 

Die Bundtrame liegen 
auf einem auf die Mauer 
verlegten flachen Balken, 
der Mauerbank (Mauer
latte), meist 14 X 12 em, 
auf. Um an Bundtramen 
zu sparen, werden diese 

~ ., 
"S 
~ 

Litngsschnitt. 

16/211 Wechsel,-,_ 

~7.QO Mauerbank 

Querschnitt (Profil). 

/(ehlbalken 
.".,., r&" 

.".,., t&za 

.".,., r&" 

.".,., r&" 

Werksatz. 
Abb. 166. Sparrendach. 

nur aile 4-5 m (Binderabstand) verlegt und fiir die Auflagerung der da
zwischenliegenden Sparren (Le er s parren) kurze Bundtramstiicke (S ti ch-

12* 
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balken) ange01'dnet, die einerseits mit Brustzapfen in den zwischen 
den Bundtramen verlegten Wechseln, anderseits auf der Mauerbanlh 
aufruhen. 

Mit Riicksicht auf den auftretenden Schub sind flaehe Daehneigungen 
zu vermeiden und ist flir eine entspreehend groBe Vorkopflange am 
Bundtram Sorge zu tragen. 

Die freie Sparrenlange soll, sofern keine Zwischenunterstiitzung 
vorhanden ist, 3,5 m nieht iibersehreiten. Wird dieses MaB groBer, so 
sind Zwisehenunterstiitzungen anzuordnen. Die freie Sparrenlange soll 
dann je nach Eindeekungsart bei 12 X 14 em Sparren und 1,0 m bzw. 
0,9 m Sparrenabstand im Mittel 3,7-4,0 m und bei 14 X 16 em Sparren 
im Mittel 4,5-4,8 m nieht iiberschreiten. Die Zwisehenunterstiitzung 
wird im Sparrendach dureh waagreeht angeordnete, zugfest (WeiB
sehwanzblatt) mit den Sparren verbundene Kehl- urid Hahnenbalken 

0000000 

iii ~ i I ~ i 
IOn 111111][11 

Abb. 16i. FuBbander zwi~chen Bundtram und Sparren; Kopfbiige z\\i~chcn Saule und Riihm, 
bziv. (strichliert) zwischen Siiulc und Kehlbalken. 

bewirkt. 1st die Lange dieser Balken kleiner als 4 m, so bediirfen 
dieselben keiner Stiitzung; bei groBeren Langen sind senkrecht zu 
den Kehlbalken verlegte Balken (Rahme) anzuordnen, die ihterseits 
wieder in 4-5 m Abstand (iiber den Bundtramen) abzustiitzen sind. 
Abb. 167-169. 

Diese Abstiitzung kann dureh stehende oder liegende Stiihle er
folgen, wobei Druekbeanspruehungen nieht unterstiitzter Bundtrame zu 
vermeiden sind nnd flir die Sicherung einer entsprechenden Unverschieb
lichkeit des Systems (beispielsweise durch FuBbander, s. Abb. 166, 167, 
oder Kopfbiige, s. Abb. 167, 168) Sorge zu tragen ist. 

Sparrendacher ohne Rahm erfordern, urn die einzelnen Gespiirre gegen 
Umkippen zu sichern, die Anordnung von Windrispen (~ 6 X 12 cm} 
an den Unterseiten der Sparren (s. Abb. 166). 

Abb. 167. Sparrendach mit einer Mittelstiitze: einfacher stehender 
Stuhl (eine Stuhlsiiule). 

Da eine groBere Spannweite (10,5 m) und damit eine groBere Sparren
lange (7,6 m) vorliegen, sind zwei Unterstiitzungen erforderlich; Kehl
balken und Hahnenbalken; Kehlbalken iiber 4 m lang; daher mit Rahm 
und Stuhlsiiule unterstiitzt. Stuhlsaule (Belastung des Bundtrams) zu-
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lassig, da der Bundtram durch.eineMittelmauer unterstutzt wird. Kopf
huge zwischen Rahm und Saule hilden eine Langsversteifung und he
schranken die freie Lange des Rahms. Alliallige weitere Aussteifung 
durch Kopfhuge zwischen Kehlhalken und Saule (strichliert). 

Ahh. 168 zeigt das Schema eines 
Sparrendaches mit doppeltem stehenden 
Stuhle. If If If 

Voraussetzung: Unterstutzung des 
Bundtrams. 

Kopfhuge zwischen Rahm und Stuhl
saulen. Die Anordnung der strichliert 
angedeuteten Kopfhuge ist zur Sicherung Abb. 168. 

der Unverschiehlichkeit zu empfehlen. 
SolI der Dachhodenraum moglichst frei gehalten werden oder fehlen 

hei normalen Bundtramahmessungen die fiir stehende Stuhle erforder
lichen Zwischenauflagerungen, so konnen liegende Stiihle und Hange
werkskonstruktionen verwendet werden. Schematische Darstellung eines 
liegenden StuhIes Ahh. 169 a. 

B = Rahm, K = KehlbaIken, Kb = Kopfbug, S = Stuhlsaule, HS = Hangesaule, ST = Strebe, 
SP = Spanntiegel, B = Bundtram. 

Ahh.169 h zeigt die Unterstutzung eines Kehlhalkens durch ein Hange
werk (einfaches Hangewerk),. Ahh. 169 c die Unterstutzung durch ein 
doppeltes Hangewerk. Die Aushildung eines Mansardendachstuhles als 
Sparrend;wh, s. Ahh. 178. 

Sparrendacher erfordern hei sachgema3er Ausfiihrung einen gro13en 
Zeitaufwand geschulter Krafte fiir zahlreiche, meist umstandliche Holz
verhindungen und eine verhaltnisma13ig gro13e Holzkuhatur. 

Pfettendacher. 

Die Sparren sind auf hochkantig gestellte Balken, die Pfetten gelagert, 
die nach wer ortlichen Lage als Fu13-, Mittel- oder Firstpfetten 
hezeichnet werden. Die Pfetten liegen auf einem Traggeriist auf, das 
von den 4-5 m voneinander entfernten Bindern oder V ollgesparren 
gehildet wird; zwischen den Vollgesparren liegen in 80-100 cm Ahstand 
die aus den Sparren gehildeten Leergesparre. 

Die Stellung der Pfetten mit Ausnahme der stets erforderlichen Fu13-
pfetten (Sparrenschwellen) ist ahhangig von der zulassigen f:r:eien 
8parrenlange (siehe S. 180); die Art der Unterstutzung ist durch die 
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Verhaltnisse bestimmt (Dachneigung, alliallige Zwischenauflagerung des 
Bundtrams, geforderte Freihaltung des Dachbodenraumes usw.). Die iib

A 

·~------------4N------------4 

lichen Abmessungen des 
Bundtrams l ) gestatten 
Belastungen nur in der 
Nahe des Auflagers. Stuhl
saulen sind daher unter 
V oraussetzung der allge
mein verwendeten Star
ken der Bundtrame nur 
zulassig, wenn Gelegen
heit geboten ist, den 
Bundtram zu unterstiit-

Abb.170. 

Holzver bind ungen'; 

Bundtram-FuBpfette 
Pfetten-Sparren ...... . 
Strebe-Bundtram .... . 
Strebe-Hangesaule " .. 
Hangesaule-Bundtram. 
Hangesaule-Pfette ..... . 
Kopfbiige-Pfette ..... . 
Kopfbiige-Saule ...... . 

zen. 
Pfettendacher mit 

Hangewerken. Abb.170, 
172,173,176. Einfaches 
lIangewerk (Abb.170). 
Bundtram in der Mitte 
nicht nur unbelastet, son
deI'll an die Hangesaule 
gehangt. Freie Sparren
liinge, laut Beispiel, 4,4 m. 

Kamm (Abb.l71a). 
Klaue. Abb. 171 b. 

} Versatzung. Abb. 43. 

} Zapfen. Abb. 42. 

} WeiBschwanzblatt (Abb.37) 
bzw. Jagdzapfen. Abb.l71 c. 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

~~~ 
\ 
\ 

Abb. 171. 

1) 1m Hinblick auf den Anschluf3 anderer Konstruktionsglieder meist 
starker dimensioniert, als es die zukommende Zugbeanspruchung erfordert. 
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Wird die Sparrenlange bei 14 X 16 em Sparren groBer als 4,5 m, sind 
weitere Pfetten derart anzuordnen, daB die freie SparrenlaIige zwischen zwei 
Pfetten nicht mehr als 4,5 m, bzw. wenn keine Firstpfette vorhanden ist, der 

Abb. 172. 

Abb. 173. 
A = Siiule doppelt, Var. A = Saule einfach. 

Abb. 174. Abb. 175. Abb. 176. 

Pfettenabstand, tiber den First gemessen, nicht mehr als rund 5,5 m betragt. 
Da j ede Pfette a bgesttitzt werden m uB, erge ben sich bei groBerer Pfetten· 

zahl, z. B. 6 oder 7 Pfetten, bereits recht umstandliche Konstruktionen. 
Es entspricht dies aber auch schon Spannweiten von 14 bis 20 m, ftir 
welche sich neuzeitliche Dachbinder meist wirtsehaftlicher erweisen werden. 
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Abb. 172. Doppeltes Hangewerk (Trapezhangewerk). Die Achsen 
von Riegel, Saulen und Streben schneiden einander in einem Punkte. 
Die Anordnung der gestrichelt gezeichneten Zange ist zu empfehlen. 

Abb. 177. lIfansardendach als 
Pfettendach. 

Abb. 173. Dreifaches Hangewerk. 
Die auf Druck beanspruchten Holzer, die 
Streben undder Riegelerhalten voUen Quer
schnitt; die auf Zug beanspruchten Hange
saulen sind als DoppelhOlzer ausgebildet 
(s. Det. A). . 

Abb. 178. Mansardendach als Sparrendach, Aus
steifnng mit Knaggen. 

Abb. 174 u. 175 zeigen Pfettendacher mit liegenden Stuhlen ohne 
und mit Kniestock, Abb.176 ein Pfettendach mit doppeltem Hange
werk und Kniestock. 

Defail A 

Abb. 179. 

Als Mansardendacher bezeichnet man Dacher mit einem steilen 
Unter- und einem flachen Oberdach. Abb. 160f, 177-179. Die Neigungen 
werden sehr verschieden ausgeflihrt, teils einem halben regelmaBigen Acht-
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eck entsprechend, teils mit Unterdachneigung 3: 1 und Oberdachneigung 
2: 3, teils mit 600 fUr das Unterdach und mit 300 fUr das Oberdach. Derlei 
Dacher eignen sich besonders bei angestrebter Ausnutzung des Dach
bodenraumes. 

Abb. 177 zeigt ein Mansardendach als Pfettendach ausgebildet. 
Abb.178 zeigt ein Mansardendach als Sparrendach ausgebildet. 

A 

o 

(J-7m ----i-

Abb. 180. PuItdachstiihle. Abb. 181. PuItdachstiihle. 
Ausbildung als Pfettcndach Pfettendach mit Bockstrebe. 
mit einfachem Hangwerk. 

Abb. 182. PuItdachstiihle. 
Pfettendach mit Kniestock 
und einfachem Hangwerk. 

Wenn die Deckenbalken in den Dachstuhl eingezogen werden k6nnen und 
der Sparrenabstand dem Deckenbalkenabstand entspricht, entfallt das 
Stichge MIke. 

Abb.179 zeigt eine Variante der Ausfiihrung in Abb. 177 mit auf
gehangten Deckenbalken im Mansardengeschosse. 

Pultdacher. Abbildungen 180-182. ZuAbb.180: A "Hohe Wand", 
ausgebildet als Fachwerkswand mit 
rund 2m voneinanderentfernten 
Stielen mit Riegel und Streben. 
Die nur schwache Mauer wird durch 
keine Scheidemauern versteift und 
ist daher mit Stichanker an die 
Stiele der Fachwerkswand verhangt. 

Sage- oder Shed-Dach. An
wendung im Industriebau zur Er
hellung groBflachiger Raume. Die 
steile Dachflache ist verglast, die 
flache meist leicht gedeckt. 

f¢I---- ~ 7.tltl 

Abb. 183. 

Besondere Aufmerksamkeit ist der Rinnenausbildung zuzuwen
den; iiber 20-25 m lange Rinnen miissen nach innen abgeleitet 
werden. 

Die Gestaltung des Dachstuhles nach Abb. 183 erfordert den Einbau 
zahlreicher, die Lichtverteilung ungiinstig beeinflussender HOlzer und 
zahlreicher Saulen. Binderentfernung rund 5 m; daher laut obigem 
Beispiel Saulenabstand 5 m senkrecht zur .Binderebene und 7 m in der 
Binderebene. 
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Erfordert der Betrieb eine weitraumige Anordnung, so konnen bei 
entsprechender Ausbildung, Einschaltung von Unterzugen und aus
reichender Dimensionierung die Stutzen jeder zweiten Binderebene ent
fallen (Abb. 184); es empfiehlt sich jedoch, die Binderentfernung in 
solchen Fallen nicht uber 4 m anzunehmen. 

Die Ausbildung als Fachwerksbinder in Holz oder Eisen oder als 
Eisenbetonrahmen gestattet eine 

I -r- I Binder I -- wesentlich gftnstigere Lichtvertei-
I ~ I I hmg. 
I! I I 

:--t-----;--uinde7---1-. 

I "'" I I 
,I I I 
i-+-------~----------~-
I § ~I ~I 
'I:::S' :::Sl t----t------t----------t-· 

Abb.1U. 

b) Bundtramlose Dachstuhle. 

Zu dieser Gruppe zahlen zu
nachst aile nach erprobten Zimmer
mannsregeln - bei groBeren Spann
weiten meist mit Zwischenstutzen -
ausgefUhrten Hange-Sprengwerks
dacher (Abb. 185), die insbesondere 
bei Werkstatten, Hallen, Schuppen, 
Scheunen usw. im Holzfachwerks-
bau auch gegenwartig vielfach ange

wendet werden. Der die Ausubung seitlicher Schube auf die Auf
lager verhindernde Bundtram fehlt; die auf die Widerlager einwir
kenden Seitenschube erfordern die ausreichend standfeste Ausbildung 
der die Widerlager bildenden Wande oder Stutz en und die Anordnung 
von Zugorganen. Diese werden b,ei derlei Dachern meist durch Doppel
holzer (Zangen) gebildet. Auf Druck beanspruchte Stabe sollen einen 

• einfacll 
" doppe/t 

llt 
14-16m 

/-

24-28m 
Abb_ 185. 

vollen, moglichst ungeschwachten Querschnitt erhalten, die auf Zug 
beanspruchten Stabe konnen, wo erforderlich, als DoppeThOlzer aus
gefUhrt werden. 

Gleichfalls den bundtramlosen Dachern zuzuzahlen sind die Bogen
dacher von de L'Orme und Emy und das Sprengwerksdach von 
Ardand, die vor etwa 100 Jahren durch die Kuhnheit der Konstruktion 
gro~tes Aufsehen hervorriefen. Sie stehen am Beginne der Entwicklungs
reihe der neuzeitlichen Bogenbinder. 
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Dachbalkenstarken. 

Dachstuhl·Spannweite in ill 
Balken 

bis 5 5-10 10-14 14-18 

Bundtram ...... . 14/18-16/20 16/20-16/24116/20-18/24118/24-18/26 

FuBpfetten ..... . 
--- I 

14/18 14/18-16/18 16/18 16/18 

Mittel- und First· 
pfetten ....... . 16/18-16/20 16/20-18/24 18/20-18/24 

Hangesaulen .... 16/16 16/16-16/18 16/18-18/18 

Spannriegel. . . . . . 16/16 16/16-18/18 18/18 

Streben .. : ...... ------ -1--1--6/-1-6--! 16/16-18/18 18/18 
--------------__ ----_I_--------~----------~---------

Kopfbuge ...... . 12/12-12/16 

Zangen ........ . 2 X 8/16, 2 X 10/16, 2 X 8/20 

Sparren bei 1 m 
Abstand und 
4m Freilange .. 10/14, 12/14, 10/16, 14/16 

Statische Berechnung der Sparren und Pteiten eines Dachbinders aus 
Holz. Abb. 186. 

Gebaudehohe 20 m; Binderentfernung 4,5 m; Sparrenabstand 0,90 m; 
Dachdeckung = Falzziegel; Dachneigung <}: IX = 300• 

Sparrenberechnung: Ermittlung der auf einen Sparren wirkenden N or
malkrafte aus Wind-, Schnee- und Dach
hautbelastung. 

WaagrechterWinddruck W = 125kg/m2 ; 

N ormalkraft W n = W sin2 IX = 125 . 0,52 = 
= 31,25 kg/m2 ; auf 1 Sparren entfallend: 
0,9 . 31,25 ..:... 28 kg/m; Schneelast 0 auf 
1 m 2 GrundriLI bei IX = 300 = 70 kg/m2 ; 

Normalkraft on = ° . cos IX = 70 . 0,866 ..:... 10.00 

..:... 60 kg/m2 ; auf 1 Sparren entfallend: 
0,9.60 = 54 kg/m; Eigengewicht Dach- Abb. 186. 
haut, geneigte Flache: 65 kg/m2; Normal· 
kraft: 65. cos IX = 65.0,866 = 56,7 kg/m2 ; auf 1 Sparren entfallend: 
56,7.0,9 = 51 kg/m. 

Auf den 3,90 m frei aufliegenden Sparren (Trager auf 2 Stutzen) wirkt 
eine gleichfOrmig verteilte Belastung aus Wind, Schnee und Dachhaut 

q.l2 133 X 3.92 
q = 28 + 54 + 51 = 133kg/m; Mmax =--8- = 8·' 252kgm; W = 

M 25200 . 
= a = ---go = 280 cm3 ; ProfillO/14 ... W (laut Tabelle S. 138) = 326 cm3• 
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25200 kID" A . lkr f S Spannungsuberpriifung: (J = --a26~ 77 g.) Ie XIa at im parren 

hat nur geringen EinfluJ3 und bleibt im Beispiel unberucksichtigt. 
Tritt auJ3er den angenommenen Belastungen noch eine EinzeIlast in 

Sparrenmitte(Dachreparatur) P = 100 kg auf. so ergibt sich ein Zusatz-
M P.cosex..l 

moment 1 = 4 = 84,5 kgm; J; M = 252 + 84,5 = 336,5 kgm; 

W = 339~50 ~ 374 cm3 ; Profil 12/14 ... W = 392 cm3 • 

Da jedoch bei gleichzeitiger Berucksichtigung von Wind und Schnee 
auf der Windseite die Schneelast auf zwei Drittel des Tabellenwertes er· 
ma13igt werden kann, wlirde sich Mmax auf f'"OooJ 218,5 kgm vermindern und 
J; M auf 303 kgm reduzieren; W ~ 337 cm4 ; bei gleichzeitiger Einwirkung 
von Wind, Schnee, Dacheigengewicht und Einzellast ware daher ein Sparren
profil 1l/14 ... W = 359 cm3 zu wahlen. 

Pfettenberechnung: Ermittlung der Vertikallasten auf die Pfette fUr 

l'm2 Grundril3: Wind = W = W.sin2 ex. 36kg/m2 ; Schnee = 70kg/m2 ; 
" cos ex. 

Eigengewicht: c:: ex. = 75 kg/m2 ; :E = 181 kg/m2 ; Gesamtvertikallast auf 

1 m' der Pfette = 181 . 4,05 . cos 30 = 633 kg. 
Die Pfette ist ein Durchlauftrager auf mehreren Stutzen gleicher Feld

weite, wenn nur die Saulen der Binder und ein Durchlauftrager auf mehreren 
Stutzen ungleicher Feldweite, wenn die Kopfbugeunterstutzungen mit
berucksichtigt werden. 

FUr die Praxis ausreichende Querschnitte ergeben sich, wenn angenommen 
wird, da13 die Pfette zwischen den Kopfbugeunterstutzungspunkten einen 
Balken auf zwei Stutzen darstellen, welche Annahme ein gro13eres, also un
gUnstigeres Moment ergibt als die Auflagerung auf mehrere Stutzen. Bei 
einer Binderentfernung von 4,5 m betrage die Pfettenfreilange zwischen 

"" p . l2 633 X 32 71 200 
den Kopfbugen 3 m: M = -8- = ---8--- = 712 kgm; Werf = ------00- = 
= 792 m3 ; Pfettenprofil 16/18 ... W = 864 cm3 ; Spannungsuberpriifung = 
71200 2 •• • 864' = 82,5 kg/cm ; da < 90, zulasslg. 

c) Neuzeitliche Balken- und Bogenbinder. 

<X) Allgemeines. 

Sie gehen in ihrer Entwicklung auf die vor etwa 100 Jahren kon
struierten Longschen (Abb.187) und Howschen (Abb.188) Parallel
fachwerksbinder und die vorgenannten franzosischen Bogenbinder von 
de L' Orme, Emy und das Sprengwerksdach von Ardand zuriick. 

Abb. 187. Abb. 188. 

1) Zul. 90 kg; s. S. 32. 
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Die im Holz als Baustoff und in seinem Verhalten begriindete 
Schwierigkeit, die Knotenpunktausbildungen fiir die erhohten Anfor
derungen in gewohnter Weise durch Dberschneidungen, Verblattungen, 
Versatzungen, Zapfen-, Schrauben- und Bolzenverbindungen zu bewirken 
einerseits und das Bestreben, die Holzabmessungen in wirtschaftlich 
wettbewerbsfahige Grenzen zu verweisen anderseits, fiihrten urn die 
Jahrhundertwende zu grundlegenden Neugestaltungen, die der ferneren 
Entwicklung die Wege bahnten und zu einer ganzen Reihe neuer Bau
weisen iiberleiteten. 

In diesen neuen Verfahren spielen insbesondere die diibelartigen 
Knotenpunktseinlagen eine sehr bedeutende Rolle. Sie ermog
lichen es, die auftretenden Krafte in die Systempunkte zusammen
zufiihren und groBe Krafte auf einen moglichst kleinen Raum zu kon
zentrieren, sie schranken die Verschiebungen auf Geringstwerte ein und 
gestatten es, Kraftespiel und Beanspruchung rechnerisch genau zu er
mitteln. 

Als Beispiele solcher durchwegs durch Patente geschiitzter Diibel-
einlagen seien angefiihrt: 

a) Der Tuchscherersche Ringdiibel, 
b) die Federringdiibel von Schulz, 
c) die Krallenscheibe von Metzke und Greim, 
d) die Doppelkegeldiibel von Kiibler, 
e) die Tellerdiibel der Firma Christoph und Unmack, 
f) die Rohrd ii bel der Ba u weise "Ca brol" und 
g) die Bandeisendiibel von Stephan. 

Zu a): Der geschlitzte Ringdiibel von Tuchscherer (Abb.189a) 
besteht aus einem offenen, mit Zahn und Nut ineinandergreifendem 
Flacheisenring, der je zur Halfte in kreisformig ausgefraste Nuten der 
.zu verbindenden Holzer eingelegt wird. Ein durch die Ringmitte ge
fiihrter Schraubenbolzen sichert die Verbindung. Die geschlitzte Aus
fiihrung gewiihrleistet es, daB die Stabkrafte sowohl auf den Kern als 
auch auf die Nutenwandung iibertragen werden. Die Ringdurchmesser 
.steigen von 8-30 cm, die Bandeisenabmessungen von 0,35-1,2 cm 
Starke und 1,6-6 cm Breite. 

Zu b): Bei den Federringdiibeln von Schulz wird das satte Anliegen 
·am Vorholz und Kern durch Federwirkung zweier miteinander verbun
dener profilierter Stahlblechscheiben erreicht. Abb. 189 b. 

Zu c): Die Berliner Firma Metzke und Greim verwendet kreis
runde, paarweise versetzte TemperguBscheiben mit einseitig gegen das 
Holz gerichteten keilformigen Zahnen, sogenannte Krallenscheiben; 
,die einander zugekehrten Scheibenflachen zeigen bei einer Scheibe 
konzentrisch angeordnete Rippen, bei der anderen entsprechende Rillen; 
die Scheiben liegen in ausgefrasten Aussparungen, die Zahne werden 
durch Hammerschlage in das Holz getrieben; ein Schraubenbolzen mit 
groBen Unterlagsscheiben halt die Verbindung zusammen. Scheiben
durchmesser 70 und 90 mm. Abb. 189 c. 
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Zu d): DieDoppelkegeldiibel der Holzbauweise Kiibler (Abb.190a) 
bestehen aus kreisrunden hoheren GrauguB- oder flacheren Hartholz
scheiben, die beiderseits einen konischen Anlauf zeigen. Neuerdings 
werden meist nur die flachen Hartholzdiibel verwendet. Mittels je nach 
der Knotenpunktgestaltung angeordneten Uberlags- und Zwischen
holzern und der Diibeleinlagen wird erreicht, daB Zug- und Druckkrafte 

0 
(0 rn 
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Abb. 189. Abb. 190. 

senkrecht zur Holzfaser und Langenanderungen vermieden werden. 
Heftbolzen halten die einzelnen Konstruktionsteile zusammen. Durch 
den Systempunkt lauft ein Bolzen durch, dessen Bohrloch groBer ist 
als der Bolzendurchmesser, um das freie Arbeiten der Stabe nicht zu 
behindern. 

Zu e): Die Firma Christoph und Unmark verwendet guBeiserne 
Tellerdiibel. Abb.190b. 

Zu f): Rohrdiibel, Bauweise "Cabrol", aus Stahl oder Hartholz 
(Eiche oder Esche) in Verbindung mit Futterstiicken, ahnlich der Bau
weise Kiibler. Durch die Rohrdiibel werden die Bolzen hindurchgefiihrt. 
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Zu g): Die Bandeisend ti bel der Firma Stephan dienen zum 
zug- und druckfesten AnschluB der gitterartig angeordneten Streben 
der Stephansbinder an die Gurtlamellen. Abb.191. (Siehe auch S. 194.) 

Ein weiteres, bei der AusbiIdung vollwandi
ger Binder in Betracht kommendes neues Ver
fahren stellt zu Beginn des Jahrhunderts die 
AusbiIdung doppel-T-formiger Binderquerschnitte 
dar (Abb. 192), bei welchen, dem Spannungs
verteiIungsgesetze gemiiB, die Flanschen aus 
Lamellen besonders zug- und druckfesten Kern
holzes - (Zug: Fichte, Druck: Buche) - und 
die Stege aus weniger widerstandsfahigem Holze 
gebiIdet und die einzeInen TeiIe durch einen in der 
Feuchtigkeit unlosIichen Klebestoff unter PreB
druck verbunden werden (Bauweise Hetzer). 

Der Berechn ung holzerner Balken binder 
wird ein festes und ein bewegliches Lager 
zugrunde gelegt; in der Ausfiihrung wird jedoch 

Abb. 191. 

mit R,iicksicht auf die geringe Warmeausdehnung des Holzes und die 
im Vergleiche zu Eisen weniger starre Knotenpunktausbildung bis zu 
etwa 25 m Spannweite von der AusbiIdung bewegIicher Lager abge
sehen. Bogenbinder sind unverschiebIich (gelenkig oder eingespann t) 
gelagert. AusbiIdung als Zwei- oder Dreigelenksbogen. 

Binderentfernung 5-7 m; Pfetten bei groBen Binderabstanden 
allfallig als Gittertrager ausgebiIdet. Liegen groBe 
Zusatzbelastungen, z. B. durch Transmissionen vor, 
ist es empfehlenswert, die Binderentfernung auf 
etwa 4 m zu beschranken. Die Sparren sind meist 
auf Pfetten gelagert, die tiber den Knotenpunkten 
Iiegen, und verlaufen dann parallel zur Binder
ebene oder sie werden 
senkrecht zur Binderebene 
verlegt ; in diesem FaIle 
Iiegen die Sparren tiber den 
ganzen Obergurt verteiIt. 

Zur Aufnahme derdurch 
den Winddruck hervorge
rufenen Langskrafte und 
zu deren Uberleitung in 
die Auflager werden soge-

I 
Abb. 192. 

1/ \ 1/ 1\ !/ '\ 

Abb. 193. 

nannte Windverbande angeordnet. Sie liegen in der Regel in del' 
Obergurtebene der Binder und werden durch einfache oder gekreuzt 
angeordnete und je zwei Binder verbindende flache Holzstabe geschaf
fen. Abb. 193. 

Eine weitere Aussteifung in der Langsrichtung wird durch die Ver
tikal ver bande bewirkt, die durch Kopfbtige zwischen Pfetten und 
Untergurt oder auch durch Gitterpfetten gebiIdet werden konnen. Diese 
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Anordnung ist in besonderem Mal3e geboten, wenn die Binderuntergurten 
dureh bewegIiehe Lasten, wie Laufkatzen, Transmissionen u. dgl., be
ansprueht werden. 

Die Formgebung und Ausbildung der Binder ist von sehr vielen 
Momenten beeinflul3t; z. B.: Zweek des Baues, Grundrillform, Spann
weite, Art des Betriebes, Stutzenanordnung, Lasten, BeIiehtung, Be
heizung, Fundierung, asthetisehe Forderungen, Kostenaufwand u. v. a. 

Es ist daher jeweils naeh den gegebenen Verhaltnissen die Wahl zu 
treffen; im allgemeinen wird bei Spannweiten uber 40 m der Bogenbinder 
bevorzugt werden. 

fJ) Balken binder. 
Faehwerkgegliederte Binder. Balkenbinder in Mansardedaeh

form. Abb.194. Insbesondere fUr industrielle Betriebe und Werkstatten-

~~~~ 
Abb. 194. 

'" = 30-40·, h - "I;. 

hallen geeignet. UbIiehe Hoehstspannweiten bei Auflagerung auf massiven 
Mauern 40--45 m, bei Holzstutzen rund 35 m. 

Balkenbinder in Dreieeksform. Abb.195. Zur Vermeidung zu spitz
winkeliger Stabansehlusse empfiehlt es sieh, die Neigung nieht zu flaeh an-

Abb. 195. 

zunehmen; h > ! i. Die sehe

matisehen Darstellungen zeigen 
zwei englisehe (Abb. 195 b u. c) 
und einen einfaehen und einen 
doppelten Poloneeau-Binder 
(Abb. 195a u. d). Abbildun
gen 196, 197 zeigen einen Bal
ken binder in Dreieeksform 
der Bauweise Kubler mit 
Laterne und Kranbahnstutze 

fUr die neue Sehwer-Masehinenhalle des Werkes Feuerbaeh der Firma 
Werner und Pfleiderer, Cannstatt-Stuttgart.l) 

Vollwandbinder. Abb.199 zeigt einen Hetzerbinder fUr eine 
Spannweite von rund 12 m; Binderhohe in der Mitte rund 90 em, Binder
abstand rund 5 m, Quersehnitt naeh Abb. 192. 

y) Bogenbinder. 

Sie konnen als Faehwerksbinder oder Vollwandbinder gestaltet 
werden. FUr die Standuntersuehung ist die Lagerung mal3gebend; die 

1) Von der Firma Karl Kubler A. G., Stuttgart, in entgegenkommender 
Weise freundlich zur Verfiigung gestellt. 
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Bogen konnen eingespannt (gelenklos) oder mit zwei oder drei Gelenken 
versehen sein. Zwei- oder Dreigelenkbogen. 

Meist werden die Bogenbinder als Zweigelenkbogen mit paraboli-

f?~ ---

~+I---I--I_ Eisenbelonsllirze 
zvg/eich Winfitriger 

Abb. 196. Kubler-Binder mit aufgesetzter Lateme. 

Abb. 197. Binderdetall zu Abb. 196. 
Abb. 198. Detail zur Kranbahn

stutze in Abb. 196. 

schen, annahernd parabolischen oder segmentformigen Gurtungen, 
aber auch als Dreigelenkbogen ausgefiihrt. Zur Aufnahme des Rori
zontalschubes sind Zugstangen aus Rolz oder Eisen in jedem Binder 
anzuordnen. 

)Iohr, Hochbau. 13 
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Die haufigst angewendeten Systeme sind die von He tz er und S te ph an. 
Die nach Hetzer ausgefiihrten Bogenbinder zeigen ahnliche Quer

schnitte wie die Balkenbinder gleicher Bauart. 
Die Stephan-Bogen binder bestehen aus gleichlaufenden bogen

f6rmigen Ober- und Untergurten mit zwischengesteliten gekreuzten 
Streben oder in vollwandiger Ausfiihrtmg mit gekreuzten Bohlen. Die 
Gurtquerschnitte sind aus hochkantig gestellten, versetzt angeordneten 

Abb. 199. 

6-8 m langen Bohlen gebildet, die iiber die hohe Kante gebogen werden 
sollen. Zwischen die Gurtbohlen (meist je zwei) sind die als einfaches 
oder doppeltes Fachwerk ausgebildeten Streben eingefiigt. Die Gur
tungen erhalten manchmal auch flache Lamellenauflagen. 

Zur Erzieltmg zug- und druckfesten Anschlusses und statisch einheit
licher Wirktmg sind die Streben durch Flacheisendiibel (Abb. 191) ver
btmden und durch Futterh6lzer festgehalten, die zwischen die Gurtungen 

Abb. 200. 

gebettet tmd mit diesen durch Nageltmg verbunden werden. Am Auf
lager sind die Binder vollwandig ausgestaltet und allenfalls noch durch 
weitere Brettlagen verstarkt. 

Die Abb.200 zeigt einen Stephan-Binder der GroBgarage Hernals 
fiir die stadtischen Fuhrwerksbetriebe in Wien. 

Z 011 ba u weise. 
Eine eigenartige, aus den letztvergangenen F/2 Jahrzehnten stam

mende B9hlenbauweise in Bogenform stellt das Zollbau-Lamellen-
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dach des Baurates Zollinger dar. Das Segment- oder Spitzbogenform 
zeigende Daeh (Abb.201) wird dureh.ein rautennetzartiges Tragwerk 
gebildet, das aus einzeInen gleiehartigen verspreizten und versehraubten, 
in der Regel 2,5 X 14 bis 5 X 30 em bei 2-2,5 m Lange messenden 
Bohlen besteht. 

Latten und Kehlbalken a) b) 
und Sehalung erhohen die Ver
steifung des Rautenwerkes. 

2. Eisendachstiihle. 

Sie iinden im W ohnhaus
bau selten, im Industrie- und 
Hallenbau jedoeh weitestver
breitete Anwendung. 

Ebenso wie bei Daehstiih
len aus Holz sind Balkenbin
der, Bogenbinder und Rah
menbinder und je naehdem, 
ob der einzeIne Binder fUr sich 

Abb. 201. 

stabil ist oder nur als ein Teil eines raumlichen Gebildes zu betrachten 
ist, ebene und raumliche Dachkonstruktionen zu unterseheiden. 1m 
iolgenden werden nur die Balkenbinder besproehen werden. 

Sie tragen die Pietten, auf welchen die Sparren als Trager der Dach
haut gelagert sind, oder die Sparren liegen 
senkrecht zur Binderebene unmittelbar auf den 
Bindern. 

Wie bei den Holzfachwerksbindern gelten aueh 
bei den eisernen Fachwerksbindern die gleichen +--- 1o-2I1m---+ 
Bezeichnungen: Obergurt, Untergurt und Fiill-
stabe (Schrage unq. Piosten). B.,.--,.---,.--r----:...--.,--.., 

Beziiglieh Beanspruchung, Belastungsan
nahmen, Berechnung und Ausfiihrung wird B 
auf die bestehenden Vorschriften verwiesen: 
ONORM B 1002, B 2104, B 2331 und 2332, B--,;I;-+--,k--I--J.-

DIN 1000, DIN 1970, DIN 1050 und 4100 und 
V orschriften des PreuBischen Ministeriums fiir B <---'---"'---'---'''--.l...--"> 

Volkswohlfahrt yom Jahre 1925. Abb. 202. 

Allgemeine Anga ben. 

Der Binderabstand wird mit Riicksicht auf die Piettenbemessung meist 
mit 5-6 m gewahlt. Gitterpietten bei Binderentiernungen von 6-10 m. 

Die beiden den Giebelwanden zunachst liegenden Binder (Endfelder) 
und weiter die dritten, iiinften usw. Binderfelder werden durch Wind
verbande - meist in der Obergurtenebene liegend - zu raumlichen 
Fachwerken verbunden. Abb. 202. Die Windverbande bestehen aus 
einiachen oder gekreuzten Diagonalstaben, meist L etwa 60/90/6. 

13* 
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a) Binderformen. (Abb. 203.) 
Die Binderhohe soli zur Vermeidung allzu spitzwinkeliger Stab

anschliisse nicht zu gering gewahlt werden; meist betragt sie etwa ein 
Viertel der Spannweite. Die Pfettenauflager sollen womoglich mit 
den Knotenpunkten der Obergurte zusammenfallen; in der Regel betragt 
der Abstand der Knotenpunkte 2,5-4 m. Unnotig enge Knotenkunkt
stellungen verteuern iiberfliissig die Ausfiihrung. Liegen die Sparren ohne 

~~~ 
+--- 1o-211m --+ -1----16-.29'm---f- +---16-28m ~ 

~ x!\~ .L ~~~ 
g) 

+-- .?tJ-.JOm --+ +---8-10m--+ +---10-1om ---+ 
m) 

L~ 
+--- 111-2IIm -----+ 

Abb.203. 
a) Deutschcr Binder, b) einfacher Polonceau- (Wiegmann-) Binder, il) englischer Binder, d) dop
pelter Polonccau- (Wiegmann-) Binder, e) belgischer Binder, f) engIiScher Binder mit Lateme, 
g) Mausardendachbinder, h) Siigebinder, i) Pultdachbinder, k) beJgischer Binder mit Entliiftung, 

I) Krag-Binder, m) Polonceau-Binder mit gebrocl1enem Obergurt (Entliiftung, Belichtung). 

Zwischenschaltung von Pfetten normal zum Obergurte, ist es natiirlich 
nicht moglich, unter jeden Sparren einen Knoten anzuordnen; die auf
tretenden Biegungsspannungen sind im Obergurte zu beriicksichtigen. 

b) Stabausbildung. 
Die Stabausbildung erfolgt nach den Stabkraften. Es werden zunachst 

die Knotenpunktlasten festgestellt und sodann die Auflagerdriicke durch 
Rechnung oder Zeichnung (mit Kraft- und Seileck) und die Stabkrafte 
rechnerisch nach Ritter oder zeichnerisch mittels der Cremona-Plane 
ermittelt. 

Sta bq uers chni tte. 
Beriicksichtigung symmetrischer AnschluBmoglichkeit. Fiir Ober

und Untergurtstabe meist -, r (gleichschenkelig oder ungleichschenkelig) ; 
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Profile der Nietung wegen nicht kleiner als 55 mm; hat der Obergurt 
Biegungsmomente aufzunehmen, so werden haufig auch J[-Profile 
gewahlt. 

Fiillungsstabe: .JL, ...J r , "lL· 
Zusammengesetzte Profile sollen jeweils in Abstanden von 1-1,5 m 

miteinander verbunden werden. 

c) Knotenpunkte. 

Der ZusammenschiuB der Stabe erfolgt mit Hille von Knotenblechen 
und Nietung; SchweiBung hat sich bisher bei Bindern noch wenig ein
gebiirgert. Die Starke des Knotenbleches betragt in der Regel 8-16 mm. 
Jeder Stab ist mit mindestens zwei Nieten anzuschlieBen; die Nietzahl 
ergibt sich .aus den Stabkritften, bzw. den zulassigen Beanspruchungen 

Abb. 204. Holzpfette. Abb. 205. Eisenpfette. 

auf Abscherung und Lochwanddruck, der Nietabstand aus den Bezie
hungen: Abstand der Nietmittelpunkte in der Regel rund 3 d (kleinster 
Ab'ltand 2,5 d, groBter Abstand 7 d), Abstand der Nietmittelpunkte vom 
Blechrande in der Kraftrichtung 2 d. GroBe Knotenbleche wirken un
schon und soIlen, wenn kleinere Abmessungen moglich sind oder nicht 
die Wirtschaftlichkeit der Werkstattenarbeit groBere, aber gleich
geformte, Knotenbleche zweckdienlicher erscheinen laBt, vermieden 
werden. Die Schwerachsen aller Stabe des Knotens miissen in einem 
Punkte zusammentreffen. In der Praxis wird im Hochbau meist 
gehandhabt, die NietriBlinie der Winkel mit der Netzlinie zur Deckung 
zu bringen. Beispiele von Knotenpunkten zeigen die Abb. 204, 205, 
206 u. 210. 

. d) Pfetten. 

Sie konnen aus Holz (bis rund 4 m Binderentfernung) oder aus 
Walzprofilen I, ], L (bis rund 6 m Binderabstand) ausgefiihrt oder 
bei groBen Binderentfernungen als Blech- oder Gittertrager aus
gebildet werden. Die Befestigung am Obergurt erfolgt mittels Winkeleisen. 
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Die Langenanderung ist zu beriieksiehtigen; erforderliehe Gelenke 
sind stets in die Binderintervalle ohne Windverband zu verlegen. Die 
Pfetten konnen senkreeht zum Obergurt oder lotreeht gestellt werden; 

Abb.2I>6. 

die erste Anordnung ist konstruktiv ein
faeher, die zweite ist theoretiseh erwiinseh
ter, aber weniger einfaeh in der Ausfiihrung. 
Die Abbildungen 204: bis 207 zeigen ver
sehiedene Auflagerungen von Holz- und 
Eisenpfetten. 

e) Sparren. 

J e naeh der gewahlten Eindeekung sind 
die Sparren aus Holz oder Eisen (L, I, ], 
Rinnensprossen) gebildet. Freie Sparren
lange bei Holzsparren ~ 4: m. 

Die Befestigung holzerner Sparren auf 
normal zu denselben liegenden Holzpfetten 
erfolgt dureh 2-3 em tiefe Einlassungen 
(Abb. 204:) und die Sieherung mit Sparren-

nagelu, Sehraubenbolzen, Haken oder Hakensehrauben; liegen die Holz
sparren auf normal zu denselben angeordneten Eisenpfetten, so erfolgt 
die Befestigung mit Flaeheisen. Abb.205. 

Eiserne Sparren werden mit den eisernen 
Pfetten dureh Winkel und Nietung verbunden. 
Abb. 208, 209. 

f) Auflager. 

Frei aufliegende Balkenbinder: Ein Auf
lager fest, eines beweglieh. Bis zu Spann
weiten von rund 20 m meist Gleit- (Abb.21O) 
bzw. Kipplager. Bei groBeren Spannweiten 

Abb. 207. und sehweren Bindern ein- oder mehrfaehe 
Rollenlager. Abb. 211, D. 

Die Auflagerplatten sind zu verankern; bei geringen Spannweiten 
und soferne kein Unterwind auftritt kann es geniigen, eine an die Lager
platte senkreeht zur Binderebene angegossene Rippe in das Mauerwerk 
einzulassen. Zur Erzielung gleiehmaBiger Druekverteilung auf das 
Mauerwerk wird die Lagerplatte mit einer 10-20 mm starken Zement-

Abb. 208. Sparren aus l-Eisen. Abb. 209. Sparren aus J·Eisen. 
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mortelschicht oder mit einer rund 5 mm Hartbleischicht satt unter
gossen. Bei sehr hohen Auflagerdriicken Unterlagssteine. 

Die Abmessungen der LagerfuBplatten (a X b) sind abhangig vom 
Auflagerdruck A und der zulassigen Beanspruchung des Unterlagsmauer-

werkes azul. Es ist a . b = ~. 
azul 

Es ist zu beachten, daB der Netzpunkt des BinderfuBes iiber die 
Mitte des Auflagers zu liegen kommt und der BinderfuB ausreichende 
Steifigkeit erhalt; reichen 
die Gurtwinkel nicht bis 
zur Auflagerebene, Anord
nung lotrechter Verstei
fungswinkel. 

Sind die Binder auf 
eiserne Stiitzen gelagert 
und mit diesen als Ganzes 
ausgefiihrt (Rahmen), so 
ist die Stiitzenlagerung 
maBgebend. 

Gleitlager. Abb.21O. 
Eine mittels Saumwin

kel an den Bindergurt ge
nietete ebene FluB stahl
platte von 12-20 mm 
Starke gleitet auf einer ge
wOlbten Lagerplatte (Halb
messer der Wolbung rund 
2,5-3 m) aus GuBeisen 
oder StahlformguB. Starke 
der GuBeisenplatte rund 
3-10 em, der Platte aus 
StahlformguB etwa die 

75.'100 
-11-

~~~~==~~2X~ 

o 00 ,,~~ 

~ 
Abb. 210. Gleitlager. 

L = LagerpIatte, F = Ful3pIatte, R = Randleiste. 

Halfte. Auf der Lagerplattenoberseite angegossene Randleisten verhin
dern seitliche Verschiebungen. Soll das Lager als festes Lager aus
gebiIdet werden, so greifen an die Randleisten angegossene Nasen oder 
Nocken in entsprechende Ausnehmungen des BinderfuBes ein. 

Eine andere Art der Ausfiihrung eines festen Lagers kann da
durch bewirkt werden, daB Stahldorne von 20-30 mm 0 sowohl in 
die Lager fuBplatte als auch in den BinderfuB eingreifen und solcher
art eine Verschiebung verhindern; soll das Lager beweglich aus
gefiihrt werden, wird im BinderfuB statt des Rundloches ein Langloch 
angeordnet. 

Voraussetzung fiir die Beweglichkeit der Gleitlager ist die Freihaltung 
derselben von starker RostbiIdung. 

Das bewegliche Rollenlager besteht aus den Rollen, der Rollen
iiberIagsplatte und der Grundplatte. Je nach Auflagerdruck sind eine 
oder mehrere Rollen anzuordnen; bis zu 25 m meist eine Rolle. Baustoff 
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der Rollen und Platten:St 37,hochwertiger Baustahl St 48 oder ge
schmiedeter Stahl. 

Ein Beispiel eines Rollenlagers mit einer Rolle zeigt Abb. 211, D.l) 

g) Ausfiihrungsbeispiel eines eisernen Binders. 

Abb. 211 zeigt einen eisernen Fachwerksdreieckbinder fiir 16 m 
Spannweite fUr ein Werkstattendach, ausgefUhrt von der Eisenkon
struktions- und Briickenbauanstalt Waagner-Biro-A. G., Wien.1) 

OefailA 

Oetail C 

Binderschema; darunter EinzeJheiten. 

StUll 
-5-

7575 
-8-

Zemenf
mortel 

75075 
./"-8-

Abb. 211. 

OetailO 

1) Nach einer von der Eisenkonstruktions- lmd Briickenbauanstalt 
Waagner-Biro-A. G. ill Wien freundlich zur Verfiigtmg gestellten Werk
zeichnung. 
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3. Eisenbetondacher. 
Eine weitere Gruppe von Dachkonstruktionen bilden die Eisenbeton

dacher, die im 1ndustrie-, Hallen-, Saal- und Sakralbau haufig Anwendung 
finden. Die hohe Feuersicherheit und die Freihaltung des Dachraumes 
von storenden Stiitzen bilden mit anderen hochzuwertende V orziige 
dieser Konstruktionen. 

Die Tragwerke werden als freiliegende oder durchlaufende Balken, 
als Rahmen oder Bogen mit oder ohne Gelenke oder als Kuppeln ge
staltet. 

Besondere Sorgfalt ist neben der Ausfiihrung der Tragwerke selbst 
mit Riicksicht auf die bei Dachern sehr stark in Erscheinung tretenden 
Warmeschwankungen den zwischenliegenden Eisenbetonplatten zuzu
wenden, ebenso wie bei dieser Konstruktion der Ausbildung der Dehn
fugen besondere Bedeutung beizumessen ist. 

Beziiglich Gestaltung, Ausfiihrung und Berechnung wird auf die 
Bestimmungen der osterreichischen und reichsdeutschen Normen, auf 
die Bestimmungen des deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton und auf 
das reichhaltige einschlagige Schrifttum, insbesondere auch auf das 
Handbuch fiir Eisenbetonbau1) verwiesen. 

E. Dachdeckung. 
I. Allgemeines. 

Weiche (leicht entflammbare) und harte (schwer oder nicht ent
flammbare) Dachdeckungen. 

Weiche Dachdeckungen: Stroh, Holz (Bretter und Schindel) und 
unter Umstanden Dachpappe. 

Harte Dachdeckungen: Gebrannte Dachziegel, Zementplatten, 
Natur- und Kunstschiefer (Eternit), Blech, Glas, Holzzement, PreBkies 
und unter Umstanden Dachpappe. 

Die den einzelnen Dachdeckungen zukommende Neigung wird durch 
auBere Einfliisse, wie 'Wind, Regen und Schnee, durch den Baustoff des 
Dachdeckungsmaterials sowie durch die Befestigungsart bestimmt, 
Tafel der Dachneigungen siehe S.l77. 

Das Gewicht der Dachhaut beeinfluBt die Dimensionierung des Trag
werkes. 

1st in Bezug auf die Dachneigung freier Spielraum gegeben, so ist 
jener Dachdeckung der Vorzug einzuraumen, die in konstruktiver, 
wirtschaftlicher und asthetischer Hinsicht, bzw. im vorherrschenden 
Belange am besten entspricht. 

Die grundlegende Aufgabe der Dachhaut liegt in der Abwehr ein
dringenden Regens und Schnees. Je besser sie diese Aufgabe erfiillt 
und je geringere Anschaffungs- und 1nstandhaltungskosten sie erfordert, 
desto vollkommener ist die Eindeckung. Daneben bilden aber auch 

1) Verlag Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin. 
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asthetische Riicksichten, ferner Feuersicherheit (Versicherungspramien
satz) , Warmeschutz, Hellhorigkeit usw. wichtige, die Auswahl mit
bestimmende Momente . 

. Mitunter wird zwischen Dachdeckung und Dachdichtung unter
schieden, je nachdem die Dachhaut bei steileren Neigungen aus einzeInen 
Schuppen oder bei flacheren Neigungen « 160) zur Vermeidung des 
Zuriicktreibens des Wassers in die Fugen aus einheitlichen Platten ge
bildet wird. 

Die in landlichen Gegenden noch oft anzutreffende Eindeckung mit 
Stroh (Roggenstroh oder Schilfrohr) soll hier, da sie der hohen Feuer
gefahrlichkeit wegen bei Neubauten nicht mehr zur Anwendung gelangt, 
nicht naher besprochen werden. 

Auch die Holzdeckung ist feuergefahrlich und urn so gefahrlicher, je 
geringere Abmessungen die Einzelelemente aufweisen. Die Eindeckung 
kann mit meist rund 2,5 cm oder starkeren Brettern auf Lattung parallel 
oder senkrecht zum Firste erfolgen; Neigung meist etwa 20°; die Bretter 
werden mit Steinen von etwa 10-20 kg Gewicht beschwert. Unter 
Schindel versteht man 8-15 cm breite, 40-70 cm lange Weichholz
brettchen keilformigen Querschnittes (etwa 1,5-2 cm stark und zu
gescharft), die mit der zugescharften Kante in eine Nut des Nachbar
schindels eingreifen und auf Schalung oder Lattung genagelt werden. 

II. Die gebrauchlichsten Eindeckungsarten. 
1. Eindeckung mit Naturschiefer. 

In Osterreich mangels entsprechenden Schiefervorkommens, bzw. in 
infolge hoher Einfuhrkosten derzeit wenig gebrauchlich. 1m Deutschen 
Reiche und anderen Landern (England, Belgien, Frankreich) mit reichem 
Schiefervorkommen viel verwendet. 

Die Eindeckung erfolgt bei kleinen und unregelma.l3igen Platten auf 
einer 25 mm starken Schalung, bei gro13eren und regelma.l3igen Steinen 
auch auf Latten (25 X 50 oder 40 X 60 mm). Kleine Steine ermog
lichen gute Anpassung an beliebige Dachformen und die Ausdeckung 
der Kehlen. 

Die einzeInen Platten (Schablonen) haben bei deutschem Schiefer 
meist schiefwinkelige Viereck- oder bei englischem Schiefer regelma.l3ige 
Quadrat- und Rechtecksform. Ubergriffe wenigstens 8 cm. Plattenstarke 
5-6 mm. J ede einzeIne Platte ist mindestens dreimal mit verzinkten 
oder KupfernageIn versenkt zu nageIn. Die Eindeckung insbesondere mit 
deutschen unregelma.l3igen Platten erfordert gro13e Ubung und gutes 
handwerkliches Konnen. Geringste Dachneigung ~ 22°. 

Man unterscheidet: 
a) Die deu tsche Eindeckung (altdeutsche Eindeckung und 

Eindeckung mit Schuppenschablonen) mit unregelma.l3igen Platten 
verschiedener Gro13e erfolgt immer auf Schalung, wobei die einzeInen 
Steine in flachschragen Reihen (Gebinden) angeordnet werden und je 
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nach der Wetterseite einander rechts odeJ; links iiberdecken. First-, 
Traufen- und Ortsgebinde (an seitlichen Kanten) verlaufen gleichlaufend 
mit den First-, Traufen- und Ortskanten. 

b) Die englische Eindeckung (einfache und doppelte) setzt gri:iBere 

Abb. 212. Einfach englische Eindeckung. 

und regelmaBige Platten voraus 
und erfolgt haufig auf einer Lat
tung, sonst auf Schalung. Die 
Platten sind meist quadratisch 
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Abb. 213. Doppelte englische Eindeckung. 

oder rechteckig (30 X 30, 40 X 40, 15 X 30, 20 X 40 em). Bei der ein
fachen Deckung sind die Latten unter 45° ansteigend, bei der doppelten 
Deckung parallel zur Traufe angeordnet. Saume, Firste und Ortseiten 
werden geschalt. 

Abb.212 zeigt die einfache englische Eindeckung, Abb.213 die 
doppelte englische Eindeckung. 

2. Eindeckuug mit Kunstschiefer (E t ern it). 
0NORM B 3421, B 2019. (Baustoffe s. S. 18.) 

a) K unstschieferpla tten: 
Sowohl im Wohn- wie im Industriebau viel verwendet. Verlegung der 

ebenen Platten auf Latten oder Schalung; im letzteren Faile meist mit Dach
pappenzwischenlage. Die Schalung verzogert zwar das Ansichtigwerden 
schadhafter Stellen, gewahrt aber mit der Dachpappenlage eine hohere 
Dichtigkeit. Firste, Ortseiten, lchsen werden auch bei Lattung geschalt. 

Latten 25 X 50 oder 40 X 60 mm. Lattenabstand abhangig von der 
PlattengroBe und dem Ubergriffe. Flache Neigungen erfordern einen 
groBeren, steilere Neigungen einen geringeren Ubergriff, wenigstens 
aber 6 em. 

Plattenstarke 4 mm. Farbe: Hell- und dunkelgrau, ziegelrot oder 
kupferbraun. 

Befestigung durch zweimalige Nagelung mit feuerverzinkten oder 
Kupfernageln; bei groBeren Platten und einzelnen Eindeckungsarten auch 
mit verzinkten oder kupfernen Sturmklammern. Firste und Grate werden 
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mit Kappensteinen iiberdeekt, Ichsen mit Blech ausgefiittert ·oder mit 
kleinen Platten ausgedeckt. 

Meistverwendete Plattenformen: Rechteck- und Quadratsteine 
(30/30, 40/40, 15/30, 20/40, 30/60), vollkantig oder mit abgesehragten 

unteren Ecken, N ormalseha
blonen, d. s. auf die Spitze 
gestellte Quadrate mit abge
stumpf ten seitliehen Eeken, 
ferner Rhombussteine (30/33, 
40/44) und Biberschwanze. 

Hauptsachliehste Eindek
kungsarten: Doppeldeekung 
mit Reehteck- oder Quadrat
steinen (wie Abb. 213); Uber
griff naeh PlattengroBe 5 bis 
8em; deutsehe Deckung mit 
Quadrat- oder Rhombussteinen 

Abb. 214. Eindeckung mit Normalschablonen. (wie Abb. 212). Ubergriff 7 bis 
lOcm; Eindeekung mit Nor

malsehabloneu (Abb. 214). Ubergriff 4-10 em, Sturmklammern an 
der unteren Eeke. 

Geringste Daehneigung ~ 20°. 
b) Welleternit: 
GroBflaehige Platten (0,93 X 1,25 oder 1,60 oder 2,50 m) wellen

formigen Querschnittes von 6 oder 8 mm Starke. Wellenbreite von 
Talmitte zu Talmitte rund 18 em, WellenhOhe rund 5 em. 

Abb.215. 

MilNer 
KlemmplaNe 

b) 

Den groBen Plattenlangen entspreehend weite Austeilung der Unter
stiitzungen. Starkere Latten (60 X 60 mm) bei normalem Sparrenabstand 
oder Sekundarsparren1) senkrecht zu den Bindern bzw. eiserne Walz
profile (], I,l..>. 

1) Solche Sekundarsparren werden oft auch als Pfetten bezeichnet; 
Pfetten sind Sparrenunterstutzungen, Sparren die Trager der Dachhaut. 
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Der Abstand der Latten richtet sich naeh der Plattenlange und dem 
Ubergriffe (Langsubergriff 15-20 em, Seitenubergriff eine halbe Welle) 
und betragt bei Platten von 1,60 m Lange hoehstens 1,40 m und bei einer 
Plattenlange von 2,50 m hOchstens 1,15 m. 

Befestigung der Platten: Mit Holzsehrauben nachAbb. 215a zur 
Befestigung auf Holzlatten, mit Hakensehrauben zur Befestigung der 
Tafeln an Eisenpfetten oder aueh mittels der Befestigungsarmatur 
System Wagner (ein oder zwei Armaturen pro Plattenbreite), die naeh 
Abb. 215 binder Ausfiihrungfiir Holzlattenin der Figur dargestellt ist und 
mit geandertem Haltebolzen auch fUr die Befestigung an Walzeisen
profilen hergestellt wird. Die Wagnerschen Patentarmaturen sind zwar 

Abb. 216. Welleterniteindeckung mit Firstkappe. 

ziemlich umstandlich, bieten aber vollige Wasserdichtheit der Befestigungs
stellen und gestatten eine gewisse Beweglichkeit der Unterkonstruktion. 
Das diehte Aufeinanderhalten der Wellplattenteile verhindert das Ein
dringen von RuB und Flugschnee sowie allfalliges Klappern der Be
dachung. Die fruher erwahnte Befestigungsart mit Holzsehrauben ist 
wohl billiger und einfaeher, weist aber aueh nicht aIle guten Eigenschaften 
der Patentarmatur auf. 

Fiir First- und Gratuberdeckungen, Iehsen- und Saumausbildun
gen, Mauer- und Kaminanschlusse usw. stehen Sondersteine zur Ver
fugung. 

Die Abb. 216 zeigt eine Welleterniteindeekung mit Firstkappe. 

3. Eindeckung mit gebrannten Ziegeln. 
0NORM B 3205, B 2019, DIN 1971. (Baustoffe s. S. 8.) 

Osterreichische N ormengroBe 16 X 37 und 19 X 46, deutsches 
Reichsformat 15,5 X 36,5 em. 
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Bezeiohnung der Daehziegel naeh ihrer Form: Daehplatten, Biber
sehwanze, Hohlpfannen (23 X 36 em), Falzpfannen (hollandisehe 
Daehpfannen) mit Langs- und Querfalzen (40 X 245 em), Strangfalz
ziegel mit Falzen nur an den Langsseiten (42 X 22 em), Sturmfalz
ziegel (Form wie vorige), PreBfalzziegeP) (42 X 22 em) mit Langs
und Querfalzen, Moneh- und N onnenziegel (konisehe Hohlziegel), 
Wellenziegel, Krempziegel u. a. m. 

Die Ziegel sind meist naturfarbig, selten engobiert (eingebrannte 
farbige Tonsehlempe) oder glasiert. 

Zur Eindeekung der Firste und Grate konisehe Hohlziegel halbkreis
formigen Quersehnittes (15 X 37 em) und gleiehlaufende Hohlziegel 
winkelformigen Quersehnittes mit Falzbildungen an den StoBen (23 X 

x.34 em). Daneben sowohl bei 
den Daehziegeln selbst als aueh 
bei den First- und Gratziegeln 
maneherlei groBere und kleinere 
Abmessungen. 

lehsen (Kehlen) werden 
meist, asthetiseh wenig befriedi
gend, mit Bleeh ausgefuttert 
und seltener, eine viel sehonere 
Wirkung erzielend, aber aueh 
mehr Arbeit verursaehend, mit 
Ziegeln ausgedeekt. 

Die Lagerung der Daeh
ziegel erfolgt fast ausnahmslos 
auf Latten 25 X 50 oder 

Abb. 217. Doppelte Eindeckung. 40 X 60mm, unter Umstanden 
z. B. beim Kronendaeh aueh 

50 X 80 mm, auf welehe die Ziegel mit einem oder mitunter aueh 
mit zwei an der Unterseite befindliehen Ansatzen, Nasen, eingehangt 
werden; auBer dem Einhangen werden Daehplatten, Bibersehwanze 
und Strangfalzziegel sowie Pfannen und Nonnen in vorgesehenen Nagel
lOehern an die Latten genagelt oder aueh in einzelnen Landern in 
Mortel gelegt. Falz- und PreBfalzziegel werden mit Draht an die 
naehste untere Latte gebunden; zur Befestigung der Drahte sind an 
den Ziegelunterseiten Stege vorgesehen. 

Uber die ZweekmaBigkeit der bei einzelnen Eindeekungsarten vor
genommenen Morteldiehtungen sind die Meinungen geteilt. Gegner der 
Vermortelung wenden mit Recht ein, daB man sieh dureh dieselbe der 
wertvollen Bewegliehkeit der sehuppenartigen Daehhaut begebe und sieh 
der Gefahr aussetze, Risse in die Daehhaut zu bekommen, wenn sieh 
Setzungserseheinungen oder starke Windeinfliisse geltend maehen; 
wiirden aber die Mortelbette geloekert, so vermoehten sie ihren Zweek 
nieht zu erfiillen. 

1) Siehe FuBnote auf S.208. 



Die gebrauchlichsten Eindeckungsarten. 207 

Eindeckungsarten. 

a) Mit Dachplatten und Biberschwanzen: /X) Doppelte Ein

deckung (Abb.217): Lattenabstand je naeh Neigung L 2 5 em bis 

L-8 b . L L" d -2- em, wo eI = ange es 

Daehziegels. Die Ziegel liegen 
Voll auf Fug; auf jeder Latte 
eine Ziegelreihe ; zwischen den 
Latten liegen zwei Ziegel, iiber 
den Latten drei Ziegel iibereinan
der. Firste und Traufen mit dop
pelter Ziegellage. Bei trockener 
Eindeekung sind alle Ziegel aller 
Umsaumungen der Dachflaehen 
auf eine Streifenbreite von min
destens 2 Ziegelbreiten bzw. 
2 Ziegelhohen zweimal mit feuer
verzinkten Nageln zu nageln 
und in der iibrigen Daehflaehe 
jeder dritte bis vierte Ziegel 
zweimal zu nageIn. Die doppelte 

Abb. 218. Kronen- oder Ritterdach. 

Eindeekung ist in Osterreieh und Suddeutschland sehr verbreitet. 
Dachneigung ::::::: 35°; Erfordernis an DachziegeIn fiir 1 m2 DachfIache 
im Ziegelformat 16 X 37 em einschlieBIich Bruch und Verschnitt: 
44 Stuck, bei DachziegeIn der 
GroBe 19 X 46 cm 28 Stuck. 

fJ) Kronen- oder Ritter
dach (Abb. 218): Lattenabstand: 
L - 8 cm bis L - 10 cm. Auf 
jeder Latte liegen zwei Reihen 
Ziegel im Verbande; zwischen 
den Latten stets zwei, uber 
den Latten stets vier Ziegel uber
einander. Das Kronendach ist in 
Osterreich und Suddeutschland 
wenig heimisch, in'Norddeutsch
land mit Morteldichtung sehr ver
breitet. 

, ' 
I ' 
I : 
I , 
I I 
I , 
l j 
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Dachneigung: ;;::; 350; Er- Abb. 219. Einfache Eindeckung. 

fordernis fUr 1 m2 DachfIache in 
Ziegeln des Formats 16 X 37 cm einschlieBlich Bruch und Verschnitt.: 
53 Stuck. 

y) Die einfache Eindeckung (Abb.219) (SplieBdach) wird seiner 
geringen Dichtheit wegen bei Neubauten kaum mehr angewendet. Latten
abstand: L - 12 cm; auf jeder Latte eine ZiegeIreihe; ein Teil der Langs
fugen ist ungedeekt; zur Dichtung werden zirka 28 cm lange "SplieBe", 
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d. s. Holzplattchen oder Streifen aus Zinkblech oder Dachpappe, unterlegt. 
Die Ziegel liegen besser nicht im Verbande; Traufen und Firste immer 
doppelt. Nagelung wie beim Doppeldach. Dachneigung: ~ 45°; Er
fordernis fiir 1 m2 Dachflache in Ziegel des Formats 16 X 37 cm ein

If. Klammer r 
Abb. 220. Eindeckong mit Sturmfalzziegel. 

schlieBlich Bruch und Ver
schnitt: 26 Stuck. 

b) Mit Falzziegeln: Die 
Verlegung erfolgt auf Latten. 
Ubergriff bei Strangfalzziegeln 
10 cm, bei PreBfalzziegeln 1) 

(Wienerberger Ziegelfabriks
gesellschaft) 5-8 cm, bei 
Sturmfalzziegeln (Wienerber
ger) 8 cm. Die einzelnen Plat
ten sind zueinander versetzt 
und werden mit Nasen einge
hangt. Strangfalzziegel wer
den auBerdem genagelt und 
mit Draht angebunden, PreB
falzziegel in der Regel nur 
eingehangt und mit Draht ge

bunden. Die Rander werden auch dann, wenn in der ubrigen Dach
flache keine Nagelung erforderlich ware, jedenfalls genagelt und gebunden. 
Die Befestigung der Sturmfalzziegel in der Dachflache erfolgt vermittels 
3 mm starker Sturmklammern aus feuerverzinktem Eisendraht oder 
Kupfer. 

Die Abb.221 zeigt die Eindeckung mit Strangfalzziegeln, Abb.222 
mit PreBfalzziegeln, Abb.220 mit Sturmfalzziegeln. 

Abb. 221. Eindeckung mit Strangfalzziegel. Abb. 222. PreJ3falzzlegel. 

Dachneigung: ~ 35°; Erfordernis fUr 1 m2 Dachflache an Ziegeln 
des Formats 20 X 42 cm einschlleBlich Bruch und Verschnitt: 15 Stuck, 
bei Sturmfalzziegeln 13 Stuck. 

1) Mitunter auch Doppelfalzziegel genannt; nach der in Osterreich hei
mischen Bezeichnung versteht man unter Pre.l3falzziegel -solche gepre.l3te 
Dachplatten, die sowohl der Langs- als auch der Querseite nach falzartige 
tibergriffe aufweisen. 



Die gebrauchlichsten EindeckLmgsarten. 209 

4. Dacheindeckung (Dachabdichtung) mit Blech. 
ONORM B 2021, M 3111, M 3401 und 3402, DIN 1972. 

Die dicht geschlossene Dachhaut gestattet sehr flache Neigungen; sie 
paBt sich allen Dachformen, auch solchen, fUr welche andere Dach
deckungsmaterialien nicht mehr in Betracht kommen, gut an. 

Hingegen bieten Metalldacher den darunter befindlichen Raumen, so
fern eine Abdammung nicht vorliegt, keinen Warmeschutz, verursachen 
bei Regen und Hagel lastige Gerauschentwicklung und fiihren oft zu 
Schaden verursachenden Schwitzwasserbildungen. Auf die Gefahren 
elektrolytischer Zerst6rungen wurde bereits auf S.50 hingewiesen. 

An Metallen kommen Kupfer, BIei, Zink, verzinktes Eisen und 
Aluminium in Betracht. 

Kupferblech isttrotz Verwendung dUnn ausgewalzter BIeche teuer; 
es gewahrt jedoch mit seiner schiitzenden Patina eine sehr dauerhafte 
Dachhaut auch asthetisch guter Wirkung. 

"Tecuta" ist eine Kupferbronze, die es gestattet, statt Blechstarken 
von 0,6-1 mm, wie sie bei Kupfereindeckungen verwendet werden, schon 
solche von 0,4 mm lmd darunter zur Anwendmlg zu bringen, ohne daB 
dadurch die guten Eigenschaften des Kupfers als Eindeckungsmaterial 
beeintrachtigt wiirden. 

Bleiblech. Auch das BIei wird an der Oberflache durch eine Oxyd
schicht geschiitzt, bietet aber, seiner Weichheit wegen, mechanischen Ein
fliissen geringeren Widerstand. Kalk, Zement und Gips greifen Blei an, 
hingegen leistet es saurehaltigen Industriegasen guten Widerstand. 

Infolge der groBen erforderlichen Blechstarken und des hohen Ge
wichtes sind solche Eindeckungen noch teurer als Kupferdacher. 

Zinkblech ist billiger als Kupfer- oder Bleiblech und iiberzieht sich 
ebenfalls mit einer gegen atmospharische Einfliisse Schutz gewahrenden 
Oxyd- bzw. Karbonatschicht. Kalk, Zement, Gips, Rauchgase, saure
haltige Industriegase und Salzwasserdiinste fiihren zu Zerstorungen des 
Bleches. 

Verzinktes Eisenblech ist noch billiger als das vorige und wider
standsfahiger gegen mechanische Einwirkungen, birgt aber die Gefahr 
in sich, daB die Zinkhaut rissig oder beschadigt werden kann und 
dann Zerstorungen unvermeidlich werden. Schutzanstriche daher zu 
empfehlen. 

Auch Aluminiumblech wird in neuerer Zeit, sofern die Preisbildung 
nicht zu schwer ins Gewicht falit, verwendet, da es kaum teurer zu stehen 
kommt als das Kupferblech und letzterem gegeniiber den Vorteil wesent
lich geringeren Gewichtes voraus hat. Es iiberzieht sich wie Kupfer, Blei 
und Zink mit einer schiitzenden Oxydschicht und hat sich in bezug auf 
Haltbarkeit, soweit eine Ubersicht bisher vorliegt, gut bewahrt. Kalk 
und Zement greifen Aluminium an. 

Die iiblichen Blechstarken betragen bei Tecutabronze 0,2-0,4 mm, 
bei Kupfer; Zink und verzinktem Eisen 0,6 bis rund 1 mm, bei Aluminium 
0,7-0,75 mm, bei BIei 1,5-3 mm. Blechtafelabmessungen: Kupfer: 

Mohr, Hochbau. 
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Tafeln bis 1 m breit und bis 2 m lang; Teeuta: Rollen 60 em breit, bis 
30 m lang; Zink: Tafeln 65, 80, lOO em breit und 2 m lang, ferner Rollen 
70 cm breit, bis 90 m lang; verzinktes Eisen: Tafeln 80-100 cm breit 
und 1,6 m lang; Aluminium: Tafeln 35-lO0 cm breit und 1-3 m lang, 
auch in Rollen von 66 cm Breite; Blei: Tafeln 1 m breit, bis io m lang. 

AIle Metalle sind bei Temperaturschwankungen Langenanderungen 
unterworfen, die bei den sehr bedeutenden Warmeunterschieden in unseren 

Einf ra/z 
mhen~ a.; lie/lend 

~~~ 
Oopp.ra/z 

Abb.223. 

Gegenden (Sonnenbestrahlung im Sommer 
+ 500, Frosttage - lOo und weniger) bei 
allen Metallarbeiten unbedingte Beriick
sichtigung erfordern. Die Langenanderun
gen sind nach den Ausdehnungskoeffi
zienten verschieden und bei Blei und Zink 
am groBten, bei Kupfer und Eisen am 
kleinsten. So andert sich z. B. die Lange 
einer 2 m langen Blechtafel bei den vor
her angefiihrten Warmeschwankungen urn 

etwa 3,5 mm bei Blei und Zink, urn etwa 3 mm bei Aluminium, um zirka 
2 mm bei Kupfer und urn etwa 1,5 mm bei verzinktem Eisenbleeh. 

Es ist daher bei allen Metalldachdeckungen und Klempnerarbeiten 
u;nerlaBlich, fUr eine Bewegliehkeit der Bleche Sorge zu tragen, da 
sonst Deformierungen und Risse unvermeidlich sind. 

Die Eindeckung erfolgt mit Ausnahme der Eindeckung mit Form
blechen, wo mitunter eine Lattung in Betracht kommt, immer auf einer 
ebenen Unterlage, die meist aus einer 25 mm starken Schalung gebildet 

Abb. 224.1) 1, 2, 3 .... Arbeitsfolge der Falzbildung. 

wird. Die haufigsten Eindek
kungsarten mit ebenen Ble
chen sind: a) das Falz- und 
b) das Leistendach. 

a) Falzdach. Die Falz
deckung wird insbesondere bei 
Kupfer- und verzinkten 
Eisen ble chen, seltener bei 
Zinkblech verwendet; der 

ZusammenschluB der einzelnen Tafeln erfolgt durch einfache und 
doppelte, stehende oder liegende Falze (Abb.223), die Befestigung auf 
der Unterlage sowohl bei Langs- als auch bei Querfalzen durch Hafte 
(Abb.224). Alle Langsfalze (im rechten Winkel zur Traufe) werden als 
Doppelfalze, die querliegenden bei steileren Dachern als einfache, bei 
sehr flachen Neigungen auch als Doppelfalze gebildet. Haftabstande 
40-50 cm. Hohe des fertigen Stehfalzes rund 20-25 mm. Beginn der 
Eindeckung an der Traufe, woselbst die Tafeln mit den dort liegenden 
und genagelten VorstoBblechen mit Wulst, Dreikant oder schragem Falze 
verbunden werden (Abb. 225). An den Firsten und Graten schlieBen die 
Tafeln ebenfalls mit Falzen an, die durch Hafte versteift werden. 

1) Naeh Baukunde fUr die Praxis; Stuttgart. 
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Bei Verwendung von Teeuta zur Falzdaehdeekung ergibt sieh folgen
der Arbeitsvorgang: Teeuta in den Stiirken von 0,2 und 0,3 mm wird auf 
einer mogliehst ebenen, unbedingt troekenen, gespundeten Sehalung vom 
First zur Traufe aufgerollt, die Langsrander werden 25 bzw. 35 mm 
aufgebogen und sodann die heiBe Teeutaklebemasse auf die Sehalung 
aufgegossen und verteilt; hierauf wird die vorbereitete Bleehbahn auf
gelegt und aufgeglattet; nun werden entlang der Aufkantung in 
30 em Abstanden Hafte aus Teeutableeh mit Kupfernageln auf die 
Sehalung genagelt und die benaehbarte 

Bahn wie die vorige aufgebraeht, wobei ~~/ ~~~ 
fur diehtes Anliegen der Aufkantungen 
Sorge zu tragen ist. Die aneinandersto-
Benden Aufkantungen werden mit den 
Haften zu einem liegenden Doppelfalz ver- Abb. 225. 

bunden. 
Soll die Verlegung auf einem Betonglattstrieh erfolgen, sind zur Be

festigung· der Hafte Holzlatten in die Betonflaehe einzubetonieren. 
Das Teeutaklebedaeh aus 0,1 mm Bleeh stellt eigentlieh keine 

selbstandige Daehdeekung dar; das in die Klebemasse verlegte Bleeh 
bildet in diesem Falle nur eine sehr wirksame und aueh ein gutes Aussehen 
gewahrende Sehutzhaut ffir die darunterliegende Bitumenpappedeeke. 
Die Befestigung ist aus den Abb. 226 und 227 ersiehtlieh; Abb. 226 zeigt 
eine kupferne Deekleiste mit daruntergelegten Pappestreifen, Abb.227 
ein 0,05 mm Teeutaband auf Klebemasse und Pappestreifen. 

b) Leistendaeh. Die Ausfuhrung des Leistendaehes ist insbesondere 

Kllpferne Oeck/eiste 

18ifllmenpappe ~K;..ebemasse 
Pappe---, I" 1<" Tecllfa 

. sfreifen..,<1 ::;t~ I ..... 

Abb. 226. 

Bifllmenpappe 

IPappestreifen 
'1ebemasse 

Abb. 227. 

r7ecvfa 

bei groBen Daehflaehen und geringen Neigungen sowie bei Verwendung 
von Zinkbleeh zu empfehlen. Es eignet sich fur Bleehe mit hohen Aus
dehnungskoeffizienten deshalb besser als die Falzdeckung, weil die An
ordnung der Leisten den einzelnen Scharen eine unabhangigere Be
wegungsmoglichkeit gewahrt als die Falzverbindung. 

Ausfuhrung: Zunachst wird an der Traufe ein VorstoBblech ver
legt und am oberen Rande genagelt, sodann werden die aus gutem, 
trockenem Holz geschnittenen Leisten trapezformigen Querschnittes 
(4 em hoch, die langere Trapezseite 4, die kurzere 3 em), s. Abb. 228, senk
reeht zur Traufe derart auf die Schalung genagelt, daB die darunter
gelegten Haften (H) gleich mitbefestigt werden. Die Haftstreifen aus 
verzinktem Eisenbleeh werden vor der Nagelung der Leisten in Abstanden 

14* 
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von rund 40 cm unter die Leisten geschoben. Das Legen der Deckbleche 
erfolgt von der Traufe an, indem das erste Blech in das VorstoBblech ein
gehangt wird und am oberen Rande vermittels einer an der Unterseite 
der Tafelmitte angelOteten Hafte an die Schalung genagelt wird; beider
seits dieser gelOteten Hafte werden zwei weitere Hafte an die Schalung 
genagelt und der Umbug des oberen Tafelrandes in diese Hafte gehangt; 
an den Langsseiten sind die Tafelrander bis nahe zur Leistenhohe auf
gebogen. Uber die Leiste wird zum Schlusse eine Zinkblechkappe K 
(je 1 m lang) verlegt und in die abgebogenen Hafte eingeschoben. Das 
Leistenende an der Traufe wird schon beim Zuschneiden der Leiste ab
geschragt und nach dem Verlegen mit einer Blechkappe gedeckt. Das 
Verloten der Tafel untereinander oder an der Traufe oder am First ist 
zu vermeiden. 

Die in Abb. 228 dargestellte und meist angewendete Eindeckungsart 
wird als "Belgische" bezeichnet; die "Franzosische" ahnelt ihr sehr, 

nur liegen dort die Trapezleisten mit der Breitseite auf 
der Schalung; bei der "Berliner" Leistendeckung 
zeigen die Leisten einen Rechteckquerschnitt und eine 
geanderte Kappenausbildung. 

Die Eindeckung mit Formblechen (Pfannen, 
Rauten, Schuppen) kann bei genugender Steifheit 

Abb. 228. der einzelnen Elemente unter Umstanden auch auf 
H ~ Hafte 4-6 em Latten erfolgen; sie wird im allgemeinen sehr selten 
breit; K ~ Rappe. verwendet. 

Eindeckung mit Wellblech. Haupsachlichste 
Anwelldung bei offenen Hallen, Vordachern u. dgl. Neigung: Im 
i\fittel 20-33° . 

An den Oberflachen ungeschutztes eisernes Wellblech bleibt wegen der 
unvermeidlichen Rostbildung auBer Betracht. Meist wird verzinktes 
Wellblech verwendet. 

Man unterscheidet das gestu tzte e bene Well blechdach und das 
freitragende, bombierte Dach. Fur ersteres kommen flache und 
Tragerwellbleche, fur letzteres nul' Tragerwellbleche zur Allwelldung. 

Meistverwendete Abmessungen: Breiten del' Tafeln bis rund 80 cm, 
Langen von 1,5-4,5 m, Blechstarken 1-2 mm, Profile 40/100 und 70/100 
bis 40/150 und 50/150. Die Wellblechtafeln liegen frei von Pfette zu Pfette 
(odeI' Sekundarsparren). Nach dem Pfettenabstand richtet sich die 
Dimension des Bleches. GroBte Pfettenentfernung rund 4 m. Die Auf
lagerullg erfolgt auf T-, l - und l-Eisen; Holzpfetten sind zu vermeiden. 
Beim ebenen Wellbiechdach ist, Wie bei allen Metalldeckungen, fur aus
reichende Bewegungsmoglichkeit der Bleche infolge del' Temperatur
schwankungen Sorge zu tragen, wie anderseits darauf zu achten ist, daB 
ein Abheben del' Tafeln durch den Wind verhindert werde. Hierbei ist 
zu unterscheiden, ob nur mit Ober- oder auch mit Unterwind zu 
rechnen ist. 1m ersteren FaIle wird das obere Ende del' unteren Tafel. 
(Abb. 229) in jedem dritten bis vierten Wellental mit dem Pfettenflansch 
versenkt vernietet (~ 8 mm 0) und das untere Ende der oberen Tafel 
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dureh Hafte aus verzinktem Eisenbleeh (3-5 em breit und 3--5 mm stark) 
mit der Pfette beweglieh verbunden. Diese Haften sind - zu den Ver
nietungen der unteren TafeIn versetzt - in jedem dritten oder vierten 
Wellenberg der oberen Tafel ein- oder zweimal angenietet (6-8 mm 0); 
statt soleher Haften konnen aueh Flaeheisen verwendet werden. Am 
First erfolgt die "Oberdeekung meist dureh Wellbleehkappen (Abb.230) 
von etwa 25-30 em Sehenkellange, die in gleieher Weise oder aueh, 
weniger empfehlenswert, dureh Nietung (a) mit den ansehlieBenden 
Tafeln verbunden werden. An der Traufe ist fUr eine diehte' Anordnung 
der Haften zu sorgen. Bei Unterwind geniigt die besproehene Befestigungs
art nieht; in diesem Falle erfolgt sie dureh etwa 10 mm starke Haken
sehrauben naeh Abb. 23l. 

An den Querfugen: "Obergriff rund 12-20 em je naeh Neigung; an 

Abb.229. 
H = Hafte. 

Abb.230. Abb. 231. 
Hs = Hakenschraube. 

den Langsfugen: "Obergriff eine Welle und Haftnietung in Abstanden von 
rund 40 em mit 6 mm Nieten. 

Zur Vermeidung galvaniseher Strome zwischen dem verzinkten 
Wellbleeh und den eisernen Pfetten sind diese mit Olfarbe zu streiehen. 
Die Wellbleehtafel stellt, sofern keine Zwisehenunterstiitzungen vorliegen, 
reehneriseh einen Trager auf zwei Stiitzen dar. 

Ermittlung des erforderlichen Blechprofils: 

Angenommen: Dachneigung <9: ex = 20°, Pfettenentfernung L = 4,00 m; 
Horizontalprojektion: 4 cos ex = 3,S m; Normalkraft aus Wind, Schnee und 
Eigengewicht auf die Dachflache: 110 kgjm2 ; lotrechte Komponente: 

. 11020 ",:" 120 kgjm2 GrundriB; Einzellast in der Mitte (bei Dachreparaturen) 
cos. 
P = 100 kg. 

Es ist die Gesamtlast fiir 1 m Breite GrundriB Q = 120 X 1 X 3,S = 
= 460 kg. 

3S0 3S0 ]f 31680 
Mmax =460-S-+ 100~ = 31680kg!cm; W=--U=-1200-=26cm3• 

Gewahlt Wellblech 60 X 150 X 1,5 mit W = 27 cm3• 

Bombierte Wellbleehdaeher erhalten meist Segmentform mit 
einem Stich gleieh l/sl. Die einzelnen Tafeln sind an den Querfugen 
zwei- bis dreireihig vernietet, so daB der ganze Bogen einen festen Streifen 
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darstellt und als Zweigelenksbogen zu betrachten ist. Der Horizontal
schub wird durch Zugstangen aufgenommen. Die FuBauflagerung erfolgt 
auf seitlichen Langstragem aus Walzprofilen. Spannweiten bis 25 und 
30m. 

AlB eine Sonderart der Wellblechdacher seien die Ausfiihrungen in 
"protected metal" angefiihrt, die in chemischen Fabriken der Ver
einigten Staaten Anwendung finden. Das "protected metal" ist ein Stahl
Wellblech, dessen beide Oberflachen durch Schichten von Asphalt, Asbest
geweben und Farbanstrichen geschiitzt sind. 

5. Eindeekung mit Dacbpappe. 
ONORM B 2020, B 3635, DIN 2117, 2118, 2121-2128, 2130, 2136-2139. 

(Baustoff s. auch S. 52.) 

Unterlage: Ebene Holzschalung (25 mm) oder auch Betonplatten mit 
Glattstrich. Nach der verwendeten Pappe unterscheidet man Ein
deckungen mit geteerten und teerfreien Dachpappen. Die Neigung solI 
bei geteerter Pappe etwa 8-12° betragen, wahrend sie bei teerfreier Pappe 
auch gr6Ber gewahlt werden kann. 

Eindeckungsarten. 

a) Einfache schlichte Deckung. Fiir untergeordnete Zwecke und 
Behelfsbauten. Es sollen nur die starksten Pappen Nr. 70 und 90 ONORM, 
bzw. 625 oder 500 DIN verwendet werden. Die Bahnen werden (Abb. 232) 

Abb. 232. Einfache schlichte Deckung. 

parallel oder seltener senkrecht zur Traufe verlegt. Beginn mit einem 
1/3 oder 1/4 einer Rolle breiten FuBstreifen (33 oder 25 cm), der um die 
Traufkante abgebogen lind. dort in Abstanden von 4 cm genagelt wird; 
oberer Rand im Abstand von rund 25 cm genagelt. Darauf, an der Trauf
kante beginnend, Verlegung der ersten Bahn; sie wird auf den FuBstreifen 
(Saumstreifen) mit heiBem Daehlack geklebt, am unteren Rande in Ab
standen von 5 cm und am oberen in solchen von rund 25 em genagelt; 
die nachste Bahn mit wenigstens 8 cm Ubergriff wird wieder wie vor 
genagelt, der Ubergriff auBerdem noch geklebt. Die deutschen Normen 
schreiben ein Uberkleben der offenen Nagelung mit 6-7 cm breiten 
Nesselstreifen vor, die mit Klebemasse zu iiberstreichen sind. Die Quer
st6Be (in Abstanden von 2~5 m) iibergreifen einander ebenfalls wenigstens 
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8 em und werden geklebt und in 5 em Abstand genagelt; sie sind in den 
einzelnenBahnen versetztanzuordnen. Firsta us bildung nachAbb. 232a 
oder mit Kappenstreifen; Iehsen sind mit doppelten Langsbahnen zu 
unterdecken. Bei Verwendung von geteerter Dachpappe ist naeh Fertig
stellung die ganze Dachflaehe mit heiBem Dachlaek zu iiberstreiehen. 
Erneuerungsanstrieh etwa aIle 3 Jahre. 

Teerfreie Pappe erhiHt bei Beginn keinen Anstrieh; naeh etwa 10 J ahren 
ist ein soleher aus heiBfliissiger AsphaIt-Bitumenmasse aufzubringen. 

Bei massiver Unterlage und Neigung bis zu rund 6° wird die Pappe 
der ganzen Flaehe naeh aufgeklebt, bei steileren Neigungen am oberen 
Ende der Bahnen in Abstanden von zirka 20 em aueh genagelt; zur 
Ermogliehung der Nagelung sind Latten in der Unterlage vorzusehen. 

b) Doppelpappedeekung. Verwendet wird mindestens Pappe 
120 ONOEM bzw. 500 DIN fiir obere und 333 DIN fUr die unteren 
Bahnen. 

Die erste untere Bahn wird meist in halber Rollenbreite aufgelegt 
(Abb.233) und an der Traufenkante in 8-10 em Abstanden, am oberen 
Rande in 25 em Abstanden ge
nagelt; die zweite Bahn der 
unteren Lage iibergreift mit 
geklebten Ubergriffen urn min
destens 8 em und wird am 
unteren Rande wieder in 8 bis 
10 em, oben in 25 em Ab
standen genagelt usw. Naeh 

Abb. 233. Doppeldeckung. 

Verlegung der ganzen unteren Lage wird die erste Bahn der zweiten 
(oberen) Lage iiber die Traufkante gebogen und dort von 4 zu 4 em 
genagelt; im weiteren Verlaufe wird sie vollflaehig auf die untere 
Lage geklebt und oben in Abstanden von 25 em genagelt; war die 
erste Bahn der unteren Lage eine halbe Bahn, so ist die erste Bahn 
der oberen Lage in voller Breite zu nehmen und umgekehrt. Die 
unteren, iibergreifenden Rander der Bahnen der zweiten Lage werden 
somit nieht genagelt, so daB auf der fertigen Daehflaehe keine Nage
lung siehtbar ist. 

Statt der besehriebenen Ausbildung der Traufe kann der AbsehluB 
aueh so bewirkt werden, daB beide Pappebahnen mit der Traufkante ab
sehlieBen und z,yischen beide ein 25 em breiter Saumstreifen eingelegt 
wird, der dann an der Traufe umgebogen und dort in 4 em, oben in 
10 em Abstand genagelt wU'd; statt des Pappesaumstreifens kann aueh 
ein Zinkbleehstreifen mit Haften verwendet werden. 

Ab und zu werden die Bahnen aueh in gekreuzten Lagen (untere 
parallel, obere senkreeht zur Traufe) verlegt lUld geteerte und teerfreie 
Pappe in weehselnder Lage verwendet; dann liegt die geteerte Pappe 
unten, die teerfreie oben. Erfolgt die Deckung nur mit geteerter Pappe, 
so sind die unbekiesten Flachen gegeneinander zu legen. 

Beziiglieh Anstriches gilt dasselbe wie bei der einfachen Dek· 
kung. 
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c) Leistendaeh (einfaehe Pappedeekung auf Leisten). Abb.234. 
An der Traufe FuBstreifen von 25, 33 oder 50 em Breite wie bei der ein. 
faehen Deekung. Auf diesem FuBstreifen werden, den oberen Rand 
wenigstens 10 em iibergreifend, dreikantige Holzleisten von rund 

70 mm Breite und 35 mm Hohe in Abstanden von 
98 em von Mitte zu Mitte in der Riehtung von 
der Traufe zum First auf die Sehalung genagelt 
(Nagelung von 50 zu 50 em) und zwischen diese 
Leisten die Daehpappebahnen in derselben Rich· 

:%:: tung aufgelegt; die Rander werden an den Leisten 
$8(m- umgebogen und in Abstanden von rund 15 em an 

Abb.234. diese genagelt; die Leisten werden mit Pappe. 
streifen von 10 em Breite iiberdeckt und diese 

.Kappen in 5 cm Abstanden genagelt; die Leistenenden werden iiber· 
lappt. Anstrich des Daches wie bei einfacher Deckung. 

Das Leistendach kann auch in doppelter Deckung ausgefiihrt werden, 
indem auf eine einfache schlichte Deckung das Leistendach, wie oben be. 
schrieben, aufgebracht wird. 

6. Das Pre13kiesdach (Kiespappedach), Abb. 235. 

Es soil nicht iiber 5%, d. i. rund 3° N eigung haben. Es besteht aus 
einer doppelten Pappedeckung mit einem satten Aufstrich aus Holz. 
zementmasse oder bei teerfreier Deckung aus heiBer Asphaltbitumen. 

H 

Abb. 235. PreJ3kiesdach. 
H ~ Hafte, S = Saumblech, P = Pappe, V = Verblechung. 

masse, in den eine etwa 1,5 cm hohe Schicht feinen vorgewarmten 
Kieses bis 8 mm KorngroBe eingewalzt wird. Zwischen die erste und 
zweite Pappelage wird ein als Kiesleiste ausgebildeter Saumstreifen 
aus Zinkblech eingelegt, der am oberen Ende genagelt und, soweit er 
zwischen den Pappen liegt, auch geklebt wird; an der Traufkante wird 
er durch Haften oder ein durchlaufendes Haftblech versteift. Bei sach· 
gemaBer Ausfiihrung geniigt es, nach etwa 10 Jahren den Kies abzu. 
scheren, einen neuen Deckanstrich aufzubringen und den Kies ·wieder 
aufzuwalzen. 
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7. Das Holzzementdach, Abb.236. 
Das Holzzementdach ist ein Vorlaufer des PreBkiesdaches. Infolge 

der hohen Kiesschicht (8-10 cm) hat diese Eindeckungsart ein groBes 
Eigengewicht (rund 240 kg/m2) und erfordert daher eine starke Unter
konstruktion; anderseits bietet der hohe Kiesbelag einen guten Schutz 
fiir die Deckschichten und eine wirksame Isolierung fiir die darunter be
findlichen Raume. Als Nachteil ist die schwierige Auffindung und Aus
besserung schadhafter Stellen nicht zu iibersehen. Das Holzzementdach 
wurde in friiheren Jahren in Osterreich, im Deutschen Reiche und anderen 
Landern, insbesondere auch in Holland, sehr oft ausgefiihrt. In der 
Gegenwart wird es durch andere Flachdachkonstruktionen stark verdrangt. 

Die N eigung ist sehr 
fiach und soll 5% (= 3°) 
nicht iiberschreiten. DieAus
fiihrung erfolgt meist auf 
einer starken, 35 mm be
messenen, moglichst gespun
deten Schalung oder auch 
auf massiver Unterlage (Be
tonplatte mit Glattstrich u. 
dgl.). Friiher wurden als 
Deckschichten ausschlieBlich 
mit Holzzementmasse 
(Steinkohlenteer + Pech + Abb. 236. Holzzementdach. 
mind. 5% Schwefel) iiber-
einandergeklebte Papier lagen verwendet; gegenwartig werden ent
weder 3-4 Papierlagen mit Holzzementmasse geklebt, auf einer Pappe
unterlage oder zwei oder mehrere Pappelagen ohne Papierschichten 
verwendet. 

An der Traufe liegt ein Saumstreifen aus Zinkblech mit aufgelOteter 
Kiesleiste, die zur Ableitung des die Kiesschicht durchdringenden 
Wassers mit AbfluBoffnungen versehen und zur Versteifung mit ange
loteten Blechnasen gestiitzt wird. Die Beschiittung besteht aus 4--5 cm 
lehmigem, weichem Sand und aus 4--5 cm grobem Kies; an der Kies
leiste ist die untere Schicht nur 2 cm hoch und dafiir die grobe Kieslage 
hoher. 

Die in der Abb. 236 gezeigte Ausfiihrung entspricht der ONORM. 
Anstatt der angelOteten Kiesleiste werden auch in Kiesleistentrager 

aus verzinktem Flacheisen eingehangte Stehbleche verwendet. Die 
Kiesleistentrager werden auf die Schalung geschraubt und das durch
brochene Stehblech eingehangt. Abb.236a. 

8. Das begehbare Flachdach (Terrassendach). 
Es wird meist unmittelbar iiber dem Aufenthaltsraume, also ohne 

Zwischenschaltung eines Dachbodens, auf einer massiven Decke aus
gefiihrt. Es erfordert einen mechanischen Einwirkungen und Temperatur-
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schwankungen verliWlich Widerstand leistenden Belag, der auf der Dach
dichtung derart gelagert ist, daB eine Unabhangigkeit in der Bewegung 
gewahrleistet bleibt; ebenso muB die Dachdichtungfrei von der Ge
fahrdung bleiben, durch Flachenanderungen der Unterkonstruktion in 
Mitleidenschaft gezogen zu werden, und schlieBlich ist fiir eine zweck
maBige Warmeisolierung sowohl zwischen Massivdecke und Raum, als 
auch zwischen Massivdecke und Uberkonstruktion Sorge zu tragen. 

Verlangen schon diese Forderungen aHein eine griindliche Uberlegung 
der konstruktiven Ausbildung und Stoffwahl, so treten mit den Aus
bildungen der Traufe, der Maueranschliisse, der Wasserabfuhr und der 
Gelanderbefestigung eine Reihe weiterer Fragen an den Konstrukteur 
heran, die keineswegs leicht genommen werden diirfen. Wie schwierig es 
ist, aIle diese Fragen in zweckdienlicher Weise zu losen, zeigen die nur zu 
haufigen und schweren Mangel an ausgefiihrten Beispielen. 

Die nachfolgend beschriebene Ausfiihrung (Abb.237) stellt den Ver
such der Herstellung eines solchen dichten begehbaren Flachdaches 
auf einer Eisenbetondecke dar. 

Als Massivdecke wurde eine Isteg-Decke (2) in der Neigung des 
Daches (5%) verlegt; die Schraglage wurde gewahlt, urn den bei waag
rechter Lage erforderlichen erheblichen Starkeunterschied des Gefalls
betons zu vermeiden. Zur Erzielung einer ebenen Untersicht sind in jedem 
zweiten oder dritten Intervall hochkantig gestellte Bohlen eingestellt (1), 
an deren Unterseiten Schalung, Berohrung und Putz vorgesehen werden. 
Die Platte der Isteg-Decke erhalt einen Grund- und Deckanstrich aus 
Flintkote (3), der mit Juteeinlage iiber den Betonrost bis zur Gesimse
kante vorgezogen wird. Nach Trocknung des Anstriches Verlegen der 
Dammplatte aus 4 cm Kork (4). Dariiber eine Lage geteerter und be
sandelter Dachpappe (5); Ubergriffe geklebt; sonst mit der Korkplatte 
nicht verbunden! Nun folgt eine 4 cm hohe Sandschicht (6), die den 
Zweck hat, der 6 cm Kiesbetonfliiche (7) Bewegungsmoglichkeit zu 
sichern und sie damit von der Deckenkonstruktion und deren Bewegungen 
unabhangig zu machen. Der mit einem dichtenden Zusatz hergestellte 
Betonfloz ist mit einer Drahteinlage bewehrt und sowohl parallel als auch 
senkrecht zur Traufe mit Dehnfugen (Abb. 237 b) versehen, die mit Asphalt 
ausgegossen und mit Walzblei und mit Pappe gedeckt sind. Auf der 
Betonschicht zwei Lagen vollflachig aufgeklebte Bitumenpappe (8), die 
zusammen mit der 10 mm GuBasphaltlage (9) die eigentliche Deckschicht 
bilden. 

Der Terrassen belag besteht aus 4 cm Keramitplatten (12) mit 
ZementmortelfugenverguB auf 25 mm Zementmortelbett (ll) und ist 
durch die 3 cm hohe Sandlage (10) wieder in der Bewegung unabhangig 
von der Unterlage gehalten. 

Traufenausbildung: Der Rinnenhaken ist im Betonrost versenkt; 
das Saumblech (14) ist mit der aufge16teten Kiesleiste aus Zinkblech an die 
Leiste (16) genageltund urn den alsHafte dienenden Winkel (13) gefalzt; der 
Winkel ",ird durch abgekropfte Bandeisen, die im Beton versenkt sind, ge
stiitzt; iiber dem Saumblech liegt lose ein Streifen (17) Dachpappe zum 
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Schutze des Metalls vor dem Beton und zur Sicherung der freien Bewegungs
moglichkeit des letzteren. Die Kiesleiste ist mit AbfluBlochern zum Ab
rinnen allfallig durch schadhafte Stellen durchsickernden Wassers versehen 

./ ./ ./ 

o 

Bifumenpappe 

b) 

Abb. 237. Terrassendach. 

und zum Schutze gegen den Beton innen mit heiBem Asphalt gestrichen. 
Das Gelander ist zur Vermeidung der stets sehr bedenklichen Durch

stoBungen der peckschicht, ahnlich wie dies Siedler in seiner "Lehre 
yom ,ueuen Bauen" zeigt, in der aufgehenden Mauer verankert. 
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Besondere Vorsicht ist auch bei allen Maueranschliissen solcher 
Terrassendacher geboten; die eigentliche Deckschicht ist dort immer hohl
kehlenartig mindestens 20 cm hochzuziehen. Abb. 237 a. 

9. Eindeckung mit Glas. 

Sie verfolgt den Zweck, den darunter befindlichen Raumen Licht zu
zufiihren. Arbeitsraume erfordem einesteils moglichst gleichbleibende, 
von dauemder direkter Sonnenbestrahlung freies Licht und andemteils 

eine den jeweiligen Betrieben an
~ gemessene Beheizung. Die Glas-

deckung ist daher so anzuordnen, 

Abb.238. 

G = GlasfUiche. 

daB sie einen moglichst giinstigen 
Lichteinfall gewahrt und unmit
telbarer dauernder Besonnung 
entzogen ist und im AusmaBe so 
weit beschrankt bleibt, daB sie 
keine zu groBen AbkiihlungsfHi,
chen schafft. 

Die Verglasung wird daher 
fast ausschlieBlich nur fUr Teile der Dachflachen angewendet, wahrend 
die restlichen Teile nicht durchsichtig eingedeckt werden und damit die 
Abkuhlungsflache verringern. 

Einseitige, nach Norden gerichtete Glasflachen entsprechen der Forde
rung nach sonnenfreier, gleichmaBiger Belichtung am besten (Sagedacher, 
einseitige Firstlichten, Mansardendachverglasungen) (Abb. 238); es ist je
doch nicht zu iibersehen, daB die Sonneeinen bedeutenden psycho
logischen EinfluB ausubt und dort, wo eine kurzwahrende Bestrahlung 
die Arbeit nicht stort, sicher zur Rebung der Arbeitsfreudigkeit beitragt. 
Anstatt reiner Nordlage wird es daher unter Umstanden empfehlenswerter 

Abb. 239. 

Satteldaehes verlaufende 
Sonnenblenden. 

sein, die Glasflache nach Nordost 
zu orientieren. Weniger gunstig 
in bezug auf gleiehbleibende Be
liehtung sind die doppelseitig ver-
glasten Firstlaternen (Abb. 239) 
und uber beide Daehflaehen eines 

Raupenoberliehten. Allfallig Anordnung von 

Die N eigung der Glasflaehen soll zur Vermeidung dauernder RuB-, 
Schmutz- und Schnee ablagerung jedenfalls groBer als 300 gewahlt werden; 
als Glassorte kommt fur schrage Oberliehtverglasungen Drahtglas von 
6-10 mm Starke (Tafellange bis ~ 3,50 m), fUr lotreehte Glasflaehen 
4--5 mm Drahtglas oder aueh Rohglas in Betraeht. Bei den so
genann ten G 1 a s bet 0 nob e rl i e h ten werden Glasprismensteine (kreis
formige Rohlsteine mit 6-10 em Durehmesser und 4--6 em Rohe, glatt 
oder gekornt) und Glasprismenplatten zwischen bewehrte Betonrippen 
verlegt. 
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Die Verlegung des Glases erfolgt, abgesehen von Glasbeton, fast 
ausnahmslos zwischen eisernen Sprossen auf eisernen Pfetten. Holz
sprossen sind wegen der Gefahr des Morschens nnd der nnvermeidlichen 
Formverandernngen zu vermeiden. 

K}(f; 
-=-=-:---:-....:....: :=-:-:::::=:-=~ 

Splinf 3-5mm,je 75cm Traufe. 

Abb. 240. 

T·Eisen var dem Auf· 
bug des FuBes. 

Der Sprossenabstand floil geringstmoglichen Glasverschnitt beruck
sichtigen und bei Drahtglas auf die fabrikmaBigen Tafelbreiten Ruck
sicht nehmen (in der Regel nicht uber 70 em); das Schneiden des Draht
glases erschwert die Arbeit und ergibt bis zur Schnittflache reichende 
1-md somit der Korrosion zugangliche Drahtenden. 

Zinkblechkappe 

Firstausbildung. Auflagerung der Sprasse auf der Pfette. 

Abb. 241. 
H = Halter aus verz. Eisenblech, 20 mm breit, unter dem Kittfalz. 

Besondere Beachtnng ist einem verlaBlichen Korrosionssch u tz 
der eisernen Sprossen zuzuwenden. Gute, von Zeit zu Zeit erneute 
Anstriche, Verzinkung, Verbleiung oder in neuester Zeit auch Emailliertmg. 

Bezuglich der Befestigung des Glases in den Sprossen ist a) die 
Cittverglasung nnd b) die kittlose Verglasnng zu unterscheiden. 

a) Kittverglasung. Sie verwendet als Sprossen meist hochstegige 
Eisen (Abb.240) und fiihrt bei Erhiirtnng des Kittes1) zu starrer Ein
nnung des Glases oder Losbrockeln des Kittes, ZlJ Glasbruch und er
~er Rostgefahr; das Schwitzwasser tropft abo 

1) Glaserkitt, S. S. 65. 
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Die Abb. 240 zeigt eine Kittverglasung im Querschnitte und mit Traufen
ausbildung, Abb. 241 PfettenauflagerungmitFirstausbildungundTafelstoB. 

a) 

Abb.242. 

Zu Abb. 240: Unter dem Glas ein 3 mm Kittbett, Glasabstand vom 
Stege 2-3 mm; in Abstanden von 75 em Stifte von rund 4 mm Starke; 
Kittfalz unter 45°. 

An der Traufe wird der Steg des Profils abgesehnitten und der Flanseh 
aufgebogen (Abb. 240 reehts). 

Zu Abb. 241 reehts: Tafel
stoB womoglieh tiber der Pfette; 
zur Verhinderung des Abrut
sehens der oberen Tafeln werden 
neben den Stegen tiber die un
teren Tafeln Halter aus verzink
tem Eisenbleeh gelegt. Tafel
tibergriff 6-12 em. Statt der 

Abb. 243. 

G/ashaHer 

Traufi?n- ___ '\. 
abdichtung 

Oachpappe -----,11/ 

Abb.244. 

Halter werden aueh kurze Winkelsttieke an die Stege der Sprossen genietet. 
b) Kittlose Verglasung. Die kittlose Verglasung verwendet 

Rinnen- oder Einstegsprossen mit geeigneten Vorkehrungen zur 
Sehwitzwasserabfuhr, die eine gefederte Lagerung des Glases auf Filz
streifen oder auf Jute-Blei-Kabeln vorsehen. 
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Bei allen Sprossenarten ist zu beachten, daB das Beriihren ver
schiedener Metalle unbedingt vermieden werde (galvanische Strome) 
und die Sprossenoberflachen nicht nur gegen atmospharische Einfliisse, 
sondern insbesondere auch gegen saurehaltige Diinste, wie sie z. B. in 
GieBereien, Schmieden, chemischen Industrien usw. auftreten, aus
reichend und verlaBlich geschiitzt seien. Neben der Erfiillung dieser 
Forderungen wird jenen Sprossentypen der Vorzug gegeben sein, die 
eine leichte Reinigung derselben und Instandhaltung ermoglichen. 

Die Rinuensprossen, die wesentlich groBere Widerstandsmomente 
besitzen als die T -Eisen der Kittverglasung, erlauben bedeutend groBere 
Freilangen (bis zu 5 m), also eine geringere Zahl von lichthemmenden 
Zwischenunterstiitzungen. 

An Rinuensprossen stehen eine ganze Reihe verschiedener Systeme zur 
Verfiigung. In der Abb. 242 sind einzelne Arten derselben dargestellt:1) 

a) "W ema" - Sprosse (Eberspacher), 
b) "Anti-Pluvius" (Claus-Meyn), 
c) "Eterna" (lng. Briggen). 

Abb.243 zeigt eine Einstegsprosse der Type "Standard" (Eickel
kamp & Schmid). 

Eine Traufenausbildung nach Claus-Meyn ist in der Abb.244 
dargestellt. 

F. Verblechungen. 
Baustoffe, s. S. 45 u. 50. Beziiglich technischer Vorschriften wird auf ONORM 

B 2021 und DIN 1972 und DIN 1099 verwiesen. 

Die Metalleindeckungen wurden bereits an anderer Stelle besprochen. 
1m folgenden sollen aIle restlichen Verblechungen (Spengler-, Klempner
arbeiten) betrachtet werden, und zwar:· 

a) Gesims- und Sohlbankabdeckungen, 
b) Dachverblechungen mit Ausnahme der Blechdachdeckung 

selbst, 
c) Dachrinnen und Abfallrohre. 

Als allgemeine Grundregel fiir aIle Verblechungen gilt die beweg
liche, den thermischen Langenanderungen entsprechende Befestigung 
aller Bleche, die Hintanhaltung galvanischer Strombildungen durch 
Beriihrung verschiedener Metalle in Gegenwart stromleitender Fliissig
keiten und ein wirksamer Korrosionsschutz der verwendeten Metalle. 

Die fiir derlei Arbeiten meist verwendeten Bleche sind das Zinkblech 
in den Starken Nr. 12-14 (0,66-0,82 mm) und das verzinkte Eisen
blech in der Starke von rund 0,6-0,7 mm und auch verkupferte oder 
verbleite Bleche. WeiBblech bleibt, seiner geringen Dauerhaftigkeit 
wegen, auBer Betracht; Kupferbleche kommen nur in Ausnahmsfallen 
bei Gebauden sehr reicher Ausstattung zur Anwendung. 

1) Sprossenhohe 40-70 rom. 
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I. Gesims- uud Sohlbaukabdeckungen. 
AIle Sohlbanke und die Draufsichten der Gesimse, mit Ausnahme 

solcher aus verlaBlich wetterbestandigem Naturstein, erhalten eine 
Blechabdeckung. 

Bei Sohlbanken wird der gegen den Stock gerichtete Blechrand 
an den Stock genagelt, die seitlichen Rander greifen unter den 
Putz; die Befestigung am vorderen Rand erfolgt mittels verzinkter 
Drahtsplinten, die durch das Gesimse gefiihrt und unten mit einem 
Nagel oder Haken in einer Fuge festgehalten werden; oben durchstoBt 
der Splint das Deckblech, wird dort in der Form einer 8 gebogen und die 
DurchstoBstelle durch eine aufge16tete Blechkappe gedeckt. Abb.245. 
In Ausnahmsfallen kann die Sohlbankabdeckung auch durch guBeiserne 
Formstucke, z. B. die porzellanemaillierten "Buderus-Fensterbanke" 
bewirkt werden. 

_-"bb. 245. Sohlbank
abdeckung. 
S = Splint, 

B = Blechkappe. 

Abb. 246. Abdecknng eines 
Pntzgesimses. 

H = Hafte, M = Manerhaken, 
P = Pntzleiste. 

A b b. 247. A bdeckung eines 
Steingesimses. 

H = Hafte, 
F = Flacheisenkeil. 

Ahnlich wie in Abb. 245 werden die Deckbleche bei sonstigen gering 
ausladenden Putzgesimsen befestigt. Mauerseitig werden die Bleche 
rund 3 em in eine Lagerfuge geschoben oder an der unverputzten Mauer 
hochgezogen und mit verzinkten Mauerhaken in rund 30 em Abstanden 
festgehalten oder bei hohen Aufzugen mit Putzleisten aus verzinktem 
Eisenblech abgeschlossen (Abb.246). 

Bei Beton- und Steingesimsen erfolgt die vordere Festhaltung meist 
durch Hafte aus verzinktem Eisenblech, die durch Schrauben fixiert 
werden (Abb.247). Die Schrauben k6nnen in Hartholzdubel befestigt 
oder eingebleit oder einzementiert sein; mauerseitig wird der Blechrand 
in eine Lagerfuge eingefiihrt und mit verzinkten Flacheisenkeilen fest
gehalten. Bei gr6Beren Ausladungen und starkem Unterwind empfiehlt 
es sich, eine steifere Randbefestigung zu bewirken; hierzu k6nnen ver
zinkte Flacheisen in Abstanden von rund 60 em in die Gesimsoberflache 
versenkt werden, an deren vorderen Ende ein durchlaufender Winkel 
angenietet ist. 

Weit vorspringende Hauptgesimse erhalten meist eine Schalung, 
auf der eine Metalldeckung in gleicher Weise wie dies bei den Dach
deckungen besprochen wurde, befestigt wird. 
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II. Dachverblechungen. 

Hiezu zahlen: Saumverblechungen der Dachtraufen und der 
Giebel, Einfassungen der Saume langs hoher gefiihrten Mauern und 
Scho:r;nsteinen, Ausfiitterungen von Ichsen (Kehlen), Einfassungen 
der Firste und Grate, Feuer-, Attika- und Brandmauerab
deckungen und Ver ble
ch ung aller die Dachdeckung 
durchstoBenden Kon
struktionsteile, wie Ent
liiftungsrohre, Gelander- und 
Leitungsstiitzen, Dachfenster, 
Oberlichten usw. 

Beziiglich der Ausbildung 
der Saumverblechungen wird 
auf die Abb. 252-258 (Dach
rinnen) verwiesen. 

Abb. 248. Giebelsaumverbleehung. 
Sp ~ Sparren, L ~ Latte, K ~HolzkeiI, 

S ~ Stirnladen, W = Wasserfalz, 
St ~ ralseher Stehfalz. 

Abb. 249. Kammeinfassung. Hohe der Einfassung 
mind. 20 em. 

p ~ Putzleiste, S = Blehsattel. 

Beispiele fUr die Verblechung eines Giebelsaumes und einer Schorn
steineinfassung zeigen die Abb. 248, 249. 

III. Dachrinnen. 

Sie bestehen nach der in der Gegenwart zumeist iiblichen AusfUhrung 
aus Blechrinnen, die durch Rinnentrager, die sogenannten Rinnen
haken, gestiitzt werden. In Gesimsen liegende oder das Gesimse bildende 
Steinrinnen, die bei Monumentalbauten friiherer Bauepochen die Regel
ausbildung darstellten, sind heute auf Sonderfalle beschrankt; hingegen 
finden Holzrinnen in der Gestalt schalenartig oder halbkreisformig aus
gehohlter Baumstamme in den Alpenlandern auch in der Gegenwart 
eine weitverzweigte Anwendung. 

Durch Rinnenhaken gestiitzte Rinnen werden nach der Auflagerung 
der Rinnenhaken in Hange-, Stand- und Saumrinnen unterschieden 
(Abb.250) . 

• Mohr, Hochbau. 15 
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Hange- und Standrinnen liegen mit dem Innenrande unmittelbar 
unter der Traufkante des Daches; Saumrinnen liegen oberhalb der 
Dachtraufe (des Saumes) derart, daB zwischen Rinne und Traufe ein 
nicht in die Rinne entwasserter Dachstreifen verbleibt. Neben der
artigen, durch eigene Trager, die Rinnenhaken, gestiitzte Dachrinnen sind 
noch die Ausfiitterungen trogformiger Bretterkasten anzufiihren, wie sie 
als Zwischenrinnen (Zwuselrinnen) bei Parallel- und Sagedachern 
und als Attikarinnen langs hochgefiihrter Aufmauerungen in Er
scheinung treten. Abb. 251. 

AIle Rinnen sollen zur Vermeidung stehenbleibenden Wassers ein 
Gefalle von wenigstens 0,25-0,5% erhalten. Die hiedurch bedingte 
Neigung der Rinne kann, sofern sie offen zutage tritt, unerwiinscht 
sein; solI die Neigung dem Blicke entzogen werden, tritt an die Stelle der 
frei sichtbaren Hangerinne die verkleidete Standrinne oder die ober
halb der Traufe angeordnete Saumrinne. 

Der Querschnitt der Rinne muB ausreichend bemessen sein, um 
die zugehorige Dachwassermenge aufnehmen zu konnen. Im allgemeinen 

Hange-. Stand-. Saumrinne. Zwischenrinne. Attikarinne. 
Abb. 250. Abb. 251. 

wird die den Rinnenquerschnitt bestimmende Dachflache auf.hOchstens 
20 m Traufenlange beschrankt; es werden also im Hochstabstande von 
20 m Dachabfallrohre angeordnet. 

Auf glatten und steilen Dachflachen rinnt das Wasser rascher ab 
als auf rauhen und flachen Dachdeckungen. Als Mittelwert empfiehlt 
es sich, den Rinnenquerschnitt mit so vielen Quadratzentimetern zu 
bemessen, als die zugehorige Dachflache Quadratmeter aufweist. Es 
solI also tR = 0,0001 FD, wobei tR = Rinnenquerschnitt, FD = zu
gehOrige Dachflache und beide Werte in Quadratmetern ausgedriickt 
sind. 

Als Material fUr die Rinnenherstellung kommt fast ausschlieBlich 
verzinktes Eisenblech von 0,6 mm Starke in Betracht. WeiBblech 
ist wegen der sehr geringen Dauerhaftigkeit zu vermeiden; Kupferblech 
schaltet sich in Anbetracht des hohen Preises aus der allgemeinen Ver
wendung aus; Zinkblech wird mit Riicksicht auf die im Vergleich zum 
verzinkten Eisenblech geringere Harte meist nur fiir Ausfiitterungen 
verwendet. 

Die gebrauchlichen Rinnendurchmesser halbkreisformiger Rinnen 
betragen je nach der aufzunehmenden Wassermenge 14, 16 und 20 em; 
dies entspricht einer Querschnittsflache von n, 100 und 157 cm2, bzw. 
einer abgewickelten - im "Umbug" gemessenen - Blechbreite von rund 
28, 33 und 40 cm; in dieses MaB sind die zur Versteifung und zur Ver-
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meidung des EinreiBens an den Rinnenrandern angeordneten Ein
rollungen und Falze einbezogen; die MaBe entsprechen den handelsiib
lichen Rinnenblechbreiten, deren Abmessungen zur Vermeidung un
wirtschaftlichen Verschnittes stets beriicksichtigt werden sollen. 

Tabelle der verzinkten Rinnenbleche. 
(Osterreichische Metallhiittenwerke-A. G.) 

Langemm ... 2000 
---.---~-------

Breite mm 260 275 300 325 350 375 400 ... 
475 500 525 550 575 600 650 

--------" 

Starke mm .... 0,6 

425 450 
700 800 

Die AuBenkanten der Rinnen sollen stets etwas tiefer liegen als die 
Innenkanten, damit im FaIle einer Verstopfung oder Vereisung der Ab
fallrohre allfallig iiberflieBendes Wasser nicht langs der Mauer abrinne. 
Ferner ist geboten, zwecks Uberwaehung und Instandhaltung der Rinnen, 
selbe so anzuordnen, daB sie, ohne viele Sehwierigkeiten zu verursaehen, 
zuganglich seien. Hangerinnen werden daher tunliehst nur bei geringen, 
mit Leitern noeh leieht erreiehbaren Gebaudehohen anzuordnen sein. 

Die LangsstOBe der Rinnenbleehtafeln werden mit verzinkten Nieten 
genietet und iiberdies gelOtet; beziiglieh 
der Befestigung der Rinnen in ihren 
Tragern wird im allgemeinen auf die 
Grundregeln aller Spenglerarbeiten ver
wiesen (S.21O). 

Die einzelnen Rinnenarten: 

1. Die Hangerinne. Abb. 252. Als 
Rinnentrager werden verzinkte Rinnen
haken aus Flaeheisen 8 X 25 mm bis 
8 X 35 mm, mit meist 25 em geraden 
Sehenkeln verwendet, die mit zwei bis Abb. 252. Hilngerinne. 

drei Sehrauben oder gesehmiedeten 
Nageln an die Sparrenoberkanten befestigt werden. Rinnenhakenab
stand = Sparrenabstand. Die Befestigung der Rinnenhaken seitlieh 
an die Sparren ist nieht zu empfehlen. Zur Festhaltung der Rinne im 
Rinnenhaken dienen am auBeren und am inneren Hakenrande ange
nietete, verzinkte Bleehstreifen (Federn) wie bei Abb. 252 a, oder das 
zu einer Feder ausgesehmiedete auBere Ende des Rinnenhakens, das 
ebenso wie die Federn um den Rinnenwulst gebogen wird; eine andere 
empfehlenswerte Art der Befestigung des inneren Rinnenrandes besteht 
darin, daB der innere Rand des Rinnenbleehes hoher gefiihrt und mit 
einem Falz mit dem Saumbleeh verbunden wird. Abb. 252 b. 

15* 
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Hangerinnen konnen wegen des siehtbaren Gefalles aus arehitek
tonisehen GrUnden unerwiinseht sein; sie sind ferner nieht betretbar 
und sind vom Daehe aus umstandlieh und sehwierig erreiehbar. 

2. Standrinnen. Sie stehen auf dem Hauptgesimse auf. Die Rinnen
haken sind meist kasternormig gebogen und werden entweder wie bei 
den Hangerinnen auf die Sparrenoberkanten gesehraubt (Abb.253) 
oder an einem die Hirnenden der Sparren deekenden Stirnladen befestigt 
und iiberdies mit zwei am Gesimseabdeekbleeh angelOteten Bleihaften 
festgehalten. Das Gefalle wird dureh Flaeheisenbiigel in den Rinnen
haken (Abb.253) oder dureh Larehenbohlen auf Knaggen gesehaffen. 

Abb. 253. Standrlnne. Rinnenhalter am Sparren 
geschraubt, am Geslmsabdeckblech mit Bleihaften 

befestigt. 

Letztere Anordnung bietet den 
V orteil, die Rinne bei 1nstand
setzungsarbeiten begehen zu 
konnen. Das Rinnenbleeh wird 
am inneren Rande meist mit 
dem Saumbleeh verfalzt und 
am auBeren Rande entweder 
mit einem die ganze Rinne dek
kenden Verkleidungsbleeh mit 
Falz verbunden oder dureh 
Federn gehalten. 1st ein Ver
kleidungsbleeh vorhanden, so 
erfolgt dessen untere Befesti
gung am Gesimseabdeekbleeh 
am besten dureh Haften, die 
eine Bewegliehkeit des Bleehes 
gewahrleisten. Abb. 253. 

SolI das Innere der Rinne 
nieht betreten werden, dennoeh 
aber eine Begehbarkeit gesehaf
fen werden, so konnen ober

halb der Rinne Biigelhalter aus Flaeheisen angeordnet werden, die 
ein Laufbrett tragen. Abb. 253. 

3. Saumrinnen. Abb.254. Sie liegen oberhalb des verbleehten 
Saumes auf der Daehflaehe auf. Die Rinne ist dem Blieke von der StraBe 
aus entzogen. Sie liegt, wie aIle Rinnen, im Gefalle und steht in der Regel 
an der tiefsten Stelle 10-15 em, an der hoehsten Stelle auBerst 30 em 
von der Traufkante abo 

Das Rinnenbleeh wird aueh bei dieser Rinnenart von Rinnenhaken 
getragen, die dureh die Saumsehalung an die Sparren gesehraubt oder 
mit gesehmiedeten Nageln an dieselben befestigt werden. 

Es ist darauf zu aehten, daB die vordere Rinnenkante stets niederer 
ist als das riiekwartige Rinnenende, damit bei allfalligen Verstopfungen 
das Wasser nieht in den Daehboden rinne. 

Die Entwasserung erfolgt meist dureh Bodenrinnen (siehe S.231). 
4. Zwisehenrinnen. Sie ergeben sieh in den Kehlen der Parallel

und Sagedaeher. Bis zu einer Lange von 20 m erfolgt die Entwasserung 
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mittels Ablaufrohre nach auBen, bei groBeren Langen in das Innere des 
Gebaudes, wobei die Ablaufrohre langs der Stiitzen nach abwarts gefiihrt 
werden. Infolge der schweren Schaden, die bei unsachgemaBer Aus
fiihrung solcher Innen
entwasserung entstehen 
konnen, ist erhohte 
Sorgfalt besonders ge
boten. 

Das Rinnenblech liegt 
auf einer durchlaufenden 
Unterfiitterung aus Holz 
(bei Eisenbetondachern 
auch aus Beton) satt auf 
und muB langs der an
schlieBenden Dacher aus
reich end hoch gezogen 
werden. Abb. 255. 

Anstatt die Rinne voll 
zu unterfiittern und das 
Rinnenblech durchlau
fend aufzulegen, ist es 
auch bei Zwischenrinnen 
moglich, Rinnenhaken ani· 
die Pfetten bzw. Sparren Abb.254. Saumriune. 

Zu befestigen und das E = Einlaufstutzen, S = Saumstutzen. 

Rinnenblech in der iib-
lichen Weise in die Rinnenhaken zu hangen. Abb.256. 

5. Attikarinnen. Sie liegen zwischen Dachsaum und einer denselben 
iiberragenden und in der Flucht der AuBenmauer gelegenen Aufmauerung, 

Zwischenrlnnen. 
Abb. 255. Abb. 256. 
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der Attika. Diese kann voll gemauert oder durchbroehen ausgefiihrt 
oder in Form einer Ballustrade gestaltet sein. 

So wie Zwisehenrinnen bringen aueh Attikarinnen vielerlei Gefahren
momente in die Daehflaehe; wo solehe Rinnen zu vermeiden sind, wird 
man gut tun, ihnen aus dem Wege zu gehen. 1st die Anordnung un
umgehbar, so muB auf sorgfiiltigste Ausfiihrung geaehtet werden, urn zu 

, 
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Abb. 257. Attikariruie. 

vermeiden, daB bei allfalli
gen 17erstopftungen der Ab
fallrohre das Wasser in das 
Daehinnere gelange oder bei 
Mangeln, wie sie im Laufe 
der Jahre eintreten konnen, 
Sehaden am Mauerwerk und 
an den Deekenkonstruktio
nen verursaehe. 

Die Abb. 257 zeigt ein 
Beispiel einer Attikarinne. 

IV. AbfalIrohre. 

Sie dienen zur Ableitung 
des in die Rinne flieBenden 
Daehwassers, und zwar ent
weder unmittelbar auf die 
17 erkehrsflaehe (in Wien ver
boten), bzw. in den StraBen
unratskanal oder, wo ein 
soleher nieht vorhanden ist, 
in Siekergruben. . W 0 eine 
Hauskanalisierung mit Ein
mundung in den StraBen-

. unratskanal besteht, sind 
die Daehwasser womoglieh 
dureh die Abortrohre abzu
leiten. 

Zur Herstellung der Abfallrohre wird fast aussehlieBlieh Zinkbleeh 
Nr. ll, 12 oder 13 oder verzinktes Eisenbleeh verwendet. Bei 
unmittelbarem Ansehlusse der Abfallrohre an die Kanalisierung soll 
verzinktes Eisenbleeh vermieden werden. 

Der Quersehnitt der Abfallrohre betragt bei Rinnendurehmessern 
von 14, 16 und 20 em in der Regel 8, 10 bzw. 12 em. Abstand der Ab
fallrohre voneinander hoehstens 20 m. Die freie Fiihrung ist einer Ein
mauerung vorzuziehen; die Einmauerung aus Bleeh hergestellter Ab
fallrohre ist naeh der Bauordnung fur Wien verboten. In einem solehen 
Faile muBten die Abfallrohre aus GuBeisen hergestellt sein. 

Frei an der Gebii.udewand gefiihrte Abfallrohre diirfen nieht unmittel
bar an der Mauer anstehen (Abstand etwa 3 em); die Befestigung erfolgt 
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mit Rohrschellen aus verzinktem Bandeisen, 25 X 2 mm, die in etwa 
2,5 m Abstand angeordnet werden. Dm ein Auseinandergleiten der 
einzelnen 1 m langen Rohre, aus denen das ganze Abfallrohr gebildet 
wird, zu vermeiden, ist uber den Schellen eine Blechnase an das Rohr 
anzulOten oder das Rohr mit einem Wulste zu versehen. 

Die unteren Teile der Abfallrohre werden zum Schutze gegen mecha· 
nische Einwirkungen mitunter mit guB. 
eisernen Schutzstandern umhullt. 

Die Einmundung der Rinne in das 
Abfallrohr wird durch ein kurzes, in die 
Rinne eingelOtetes Rohrstuck aus star· 
kerem Blech. dem Einlaufstutzen 
(Abb. 254), vermittelt, oder es werden 
bei Hangerinnen eigene Rinnenkessel 
(Abb. 258) angeordnet, in welche die 
Rinnen einmiinden. Bei Saumrinnen oder 
Standrillnen, bei welchen das Abfallrohr 
das Gesimse oder die Dachflache durch· 
stoBt, ist auBer dem Einlaufstutzen noch 
ein zweites Rohr, der Saumstutzen 
vorhanden, dessen oberes Ende mit dem 
Saumblech verlOtet ist (Abb.254). 

Wird das Dachwasser innerhalb des 
Dachbodens abgeleitet, so sind Dach· 
bodenrinnen (siehe z. B. Abb. 257) aus· Abb. 258. Rinnellkcsscl. 

zufUhren. Selbe bestehen aus abgedeck. 
ten Bretterkasten mit ZinkblechausfUtterungen von etwa 30 cm Licht· 
weite und etwa 25 cm lichter Hohe in elltsprechendem Gefalle; sie 
vermitteln die Verbindung zwischen Rinne und Abortschlauch oder 
Hofabfallrohr; mitunter erfolgt die Ausbildung auch aus Steinzeug. 
rohren in holzernen Schutzkasten. 

Bei der Anordnung der Bodenrinnen ist zu berucksichtigen, daB der 
Verkehr am Dachboden durch die Lage der Rinnen nicht zu stark be· 
hindert werde. 

G. Fu13bijden. 
I. Allgemeines. 

Der Auswahl des Baustoffes und der AusfUhrung der FuBboden 
wird haufig eine viel zu geringe Bedeutung beigemessen und der FuB· 
boden selbst als ein mehr nebensachlicher Bauteil betrachtet. Ganz 
zu Unrecht! Denn die voll entsprechende Beschaffenheit des FuB· 
bodens, seine Widerstandsfahigkeit und Dauerhaftigkeit bilden keines· 
wegs geringer zu wertende Forderungen als die an ubrige Konstruktions· 
teile (Mauern, Decken, Dachkonstruktionen usw.) gestellten Anspruche. 

Der FuBboden solI fest und wasserdicht, eben, staubfrei und elastisch, 
gerauschdampfend, fuBwarm und trittsicher, ausreichend feuerfest 
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und widerstandsfahig gegen chemische und mechanische Einfliisse sein 
und auBerdem Ausbesserungen zuiassen, ohne den ganzen FuBboden 
erneuern zu mussen. Eine Fiille von Forderungen, die keine FuBboden
art restlos zu erfiillen vermag! 

Es werden aber auch im Einzelfall nie allen diesen Anforderungen 
gleiche Bedeutung zukommen. Je nach der Benutzungsart werden 
z. B. einmal Staubfreiheit und Gerauschlosigkeit, ein anderes Mal FuB
warme oder Widerstandsfahigkeit gegen chemische oder mechanische 
Einwirkungen besonders gefordert werden mussen und wieder in anderen 
Fallen bestimmte Sonderwiinsche maBgebend sein; daneben werden 
andere Forderungen in den Hintergrund treten. Es ist daher immer die 
Wahl fiir den Einzelfall zu treffen, und wird es dadurch notwendig 
werden, oft in einem und demselben Gebaude verschiedenerlei FuB
bodenarten zur Anwendung zu bringen. 

So werden in Wohn- und Kanzleiraumen HolzfuBbtiden und 
Linoleum- oder Gummibelage, 

in Fluren, Gangen und Treppenhausern Stein-, Platten-, 
SteinholzfuBbtiden und Linoleum und Gummibelage, 

in hauswirtschaftlichen Raumen und gewerblichen Be-
trie ben Plattenpflaster- und Steinholzbtiden, 

in Schulzimmern HolzfuBbtiden und Linoleum und Gummibelage, 
in Spitalsraumen vornehmlich Linoleum, . 
in untergeordneten Betriebsraumen Ziegel- und Klinker

pflaster oder Betonestriche, 
in leichten und mittelschweren Betrieben Holzsttickel

pflaster, Zementestriche, Steinholz und Stampfasphalt, 
in schweren Betrieben Holzsttickelpflaster, Zementestriche und 

Stampfasphalt, 
in Schmieden, Huttenbetrieben und GieBereien Lehm-

estriche und Metalipanzerplatten, 
in NaBbetrieben GuBasphalt und Klinker, 
in Betrieben mit aggressiven Stoffen GuBasphalt und Klinker, 
in Kesselhausern Klinker, 
in Maschinen-, Apparate- und Schaltraumen und Kraft

anlagen Tonplatten, Terrazzo und unter Umstanden Linoleum und 
Gummi sich als besonders geeignet erweisen. 

Soli der FuBboden nicht nur als Gehschicht entsprechen, sondern auch 
den vielen anderen Anspriichen genugen, so ist der Ausfiihrung und dem 
Material des Untergrundes die gleiche Sorgfalt wie der Auswahl des 
Baustoffes der Gehschicht zuzuwenden und der AnschluB des FuBbodens 
an die begrenzenden Wandteile den jeweiligen Bediirfnissen entsprechend 
auszufiihren. 

II. Einteilung. 
Die FuBbodenarten lassen sich sowohl nach ihren Baustoffen oder 

ihren Eigenschaften als auch nach ihren Eignungen in Gruppen teilen; 
die augenfalligste Unterscheidung liegt in der fugenlosen Geschlossen" 
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heit der Oberflache, bzw. in der fugenaufweisenden Aneinanderreihung 
einzelner Elemente zu einer FuBbodenflache. Von diesem Gesichts
punkte ausgehend, sind zu unterscheiden: 1. fugenzeigende FuB
boden, 2. fugenlose FuBboden, 3. FuBboden mit flachigen 
Fertigbelagen auf Unterboden. 

Innerhalb dieser drei Gruppen ergibt sich nach den Baustoffen der 
Gehschicht folgende weitere Unterteilung: 

Fugenzeigende FuBboden: 

a) Natur- und Kunststeinpflaster und -platten, 
b) HolzfuBbOden, 
c) MetailfuBboden, 
d) Korkplatten. 

Fugen-lose FuBboden (Estriche): 

a) Terrazzo- und Zementestriche, 
b) Gips- und Lehmestriche, 
c) Steinholzestriche, 
d) Asphaltestriche. 

FuBboden mit flachigen FuBbodenbelagen auf Unter-
boden: 

a) Linoleum, 
b) Gummi, 
c) Textilstoffe. 

1. Fugenzeigende Fuf3bOden . . 
a) Natur- und Kunststeinpflaster und -platten. 

(Baustoffe, s. S. 1 u. f., 6 u. f., 56.) 

Aus der groBen Reihe der im allgemeinen geeigneten natiirlichen 
Steine solI aus volkswirtschaftlichen Riick~ichten und im Hinblick auf 
die klimatische Eignung stets heimischen Natursteinen der Vorzug 
gegeben werden. In Osterreich werden daher insbesondere Sandsteine, 
Marmore und ailfallig Granit in Betracht kommen; im Deutschen Reich 
auBer den genannten Steinarten insbesondere auch Solnhofener Platten 
(nicht frostbestandig) und Travertin. 

AIle NatursteinfuBboden werden als Platten in Starken von 
20-50 mm verlegt. Als Unterlage empfiehlt es sich, einen Unterbeton 
oder eine Sandbettung anzuordnen und die Platten selbst in ein sattes 
Mortelbett mit entsprechendem FugenverguB zu legen; Fugenbreite 
etwa 3 mm. Reine Zement- oder reine Gipsmortel sind der Ausblii
hungen wegen zu vermeiden. Meist eignen sich verlangerte Zementmortel 
oder hydraulische Kalkmortel am besten. 

Bei allen Natursteinplatten ist strenge darauf zu achten, daB sie 
lagerrecht geschnitten verwendet werden und frei von Rissen und groben 
Lassen seien. 
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V erwend ung fUr Flure, Hallen, Gange und ahnliche viel begangene 
Raume. 

An Kunststeinpflaster und -platten kommen gebrannte Ziegel 
verschiedener Hartegrade und gebrannte Tonplatten, ferner Beton
platten und in Sonderfallen Glas in Betracht. 

Mauer- und Pflasterziegel kommen nur fUr untergeordnete 
Zwecke, Dachboden, Keller, Schuppen u. dgl. in Betracht, die keine 
hoheren Ansprtiche auf Widerstand gegen Abntitzung stellen. In Oster
reich werden Pflasterziegel haufig als .DachbodenfuBbOden verwendet 
und tiber Holzdecken meist trocken (ohne FugenverguB und Mortel
bett) verlegt, um die Zuftihrung von Feuchtigkeit in die Holzdecke zu 
vermeiden; solche Boden stauben leicht; bei Mortelverlegung tiber 
Holzdecken empfiehlt es sich, die Holzdecke selbst durch Zwischenlagen 
von Dachpappe vor eindringender Feuchtigkeit zu schtitzen. (S. auch 
S.136.) 

Feinklinkerplatten. Das Verlegen geschieht in einem 15-20 mm 
starken Zementmortelbett 1: 3 bis 1: 5 auf Unterbeton. FugenverguB 
mit WeiBzement. Verwendung hauptsachlich fUr hauswirtschaftliche 
Nebenraume, wie Ktichen, Badezimmer, Speisekammern und Klosette, 
ferner fUr Gange, Flure und einzelne gewerbliche und industrielle Betriebs
raume. 

Keramitsteine und -platten. Die Steine in den Abmessungen 
21 X 10 X 8 und 10 X 10 X 10 werden insbesondere fUr Pflasterungen 
von Einfahrten, Hofen und StraBen verwendet. 

Betonpflasterplatten. 20 X 20 bis 50 X 50 cm und in Starken 
von 2-5 cm je nach PlattengroBe. Verlegung auf 5-15 cm starkem 
Unterbeton (Starke je nach Beanspruchung) oder bei Gehwegen auf 
Sandbettungen in verlangertem oder reinem Zementmortel. 

b) HolzfuBboden. 
ONORM B 2015 und B 2017, DIN 280. 

Hauptsa~hlichst verwendete Holzer: Kiefer, Fichte, Larche, 
Tanne; Eiche, gedampfte Buche, Esche, Ruste, Ahorn; in 
Sonderfallen, bei FuBboden reichster Ausstattung, auch NuB, Pali
sander, Mahagoni, Rosenholz u. a. 

Das fiir FuBboden verwendete Halz muB gesund, ohne Drehwuchs 
und frei von Rissen sein und solI kiinstlich getrocknet oder doch wenig
stens gut abgelagert und natiirlich gut vorgetrocknet sein sovvie keine 
freien, lose herausfallenden Aste aufweisen. Hohlraume in Holzdecken 
sind in den Innenraum (hinter den Sesselleisten) zu entliiften. 

WeichholzfuB boden. 
Die primitivste Art stellen die gewohnlichen Bretterboden 

dar, bei welchen die einzelnen Bretter (Dielen) stumpf gestoBen und 
sichtbar genagelt auf PolsterhOlzern (Lagerholzern) oder auch unmittel
bar auf die Deckenbalken verlegt werden. Die in Osterreich fast aus
nahnislos geiibte Verlegtmg auf 5 X 8 cm Polsterholzern, die in einer 
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7 cm Beschiittungsschicht gelagert sind, bietet den Vorteil elastischer 
Lagerung und eines wesentlich erhohten' Schall-, Warme- und Feuer
schutzes: Trockene keim- und saurefreie Beschiittungsstoffe bilden die 
Voraussetzung eines gesunden Holzbodens. Trockener Sand, trockene 
Kohlenlosche, trockene und saurefreie Schlacke und trockene Asche 
geben geeignete Beschiittungen ab; Bauschutt kann nach Entfernung 
grober Brocken und nach vorgenommenem Rosten allenfalls auch in 
Betracht kommen. Bimskies ist seinen hygroskopischen Eigenschaften 
wegen ungeeignet .. 

Brettstarke in der Regel gehobelt mindestens 23 mm, Breite 10 bis 
16 cm, Langen 3-6 m. Sowohl die offenen Fugen, als auch die sicht
bare Nagelung stellen diese Art der FuBboden auBerhalb irgendwie 
hoher gestellter Anspriiche. 

Eine wesentliche Verbesserung stellt der "Schiffboden" dar, der 
bis zu 4 m . Lange (allenfalls 3 m) ungestoBen und dariiber hinaus allen
falls mit wechselnden StoBen verlegt wird. 1m Deutschen Reiche Dielen
fuBboden genannt. Zum Unterschied von den 
vorher besprochenen gewohnlichen Bretterboden ~ ~ .. 
sind die einzelnen Bretter durch Spundung ~ ~ 
(Abb. 259) untereinander verbunden, so daB a) b) 
offene Fugen vermieden werden; ist die Spun-
dung ungleichseitig ausgefiihrt (sieheAbb.259 b), Abb. 259. 

kann eine verdeckte Nagelung bewirkt werden. 
Stab- oder Riemenboden aus Kiefern- oder Larchellholz nennt 

man HolzfuBboden aus allseitig gespundeten Brettern, die parallel 
bzw. serikrecht zur Mauer oder fischgratenartig verlegt werden; bei 
Langriemenanordnung liegen die Riemen auf 60 cm voneinander ent
fernten, 5 X 8 cm Poisterholzern (Lagerholzern) oder auch auf den 
Deckenbalken auf, die in diesem FaIle in gleichen Abstanden versetzt 
werden, wobei die StoBe auch "schwebend" ausgefiihrt werden konnen 
(im Deutschen Reiche haufig verwendet). Die einzelnen Bretter sind 
auf der Unterlage mit etwa 60 mm langen Nageln genagelt. Bei der 
fischgratenartigen Anordnung (Hamburger Art) liegen die Lager~olzer 
in etwa 40 cm Abstanden. Langs der Mauern verbleiben bei allen Holz
fuBboden etwa 1,5 cm breite Fugen, die durch dreikantige "Sessel
leisten" oder Sockelfriese verdeckt werden. Hiebei ist darauf zu achten, 
daB dieselben stets vermittelst eingelassener Diibel an die Maller und 
nicht auf die FuBbodenbretter zu nageln sind, damit bei Schwinden des 
FuBbodens die Fuge gedeckt bleibt. 

Holzstockelpflaster aus Fichten- oder Larchellholz mit Teerol 
impragniert (18 X 12 X 7 cm) auf Unterbeton gibt insbesondere fiir 
industrielle Betriebe eine vorziiglich geeignete, allerdings teure FuB
bodenart. 

HartholzfuBboden. 
Meist Eiche, gedampfte Buche, auch Esche und Ruste. 
Brettelboden (Stabboden) und Parketten. 
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"Brettel" (osterreiehisehe Bezeiehnung) 20-70 em lang und 28 bis 
80 mm breit, gehobelt 23-24 mm dick. 

Parkettstabe naeh DIN 280 genormt. Breiten 5,5-13 em, Langen 
bei Kurzriemen 30-75 em, bei Langriemen 80-200 em, Starke 18, 
24 und 26mm. 

Die Verbindung untereinander erfolgt allseitig mit Feder und Nut. 
Buche (Rotbuehe) muB, da das Holz stark zu Sehwinden und Quellen 
neigt, sorgfaltig kiinstlieh getroeknet werden. VerlaBlieh getroeknete 
Buche steht Eiehe fast nieht naeh. 

Verwendung fiir Wohnraume, Sehulen, Turnhallen, Kanzleien, 
Dienstraume, Gaststatten usw. Buche wird als Langriemenholz ohne Blind
boden oder in Fisehgratenverband auf Blindboden, Eiehe fast ausnahms
los nur auf Blindboden verlegt. Der Blindboden besteht aus mindestens 
24 mm dicken, 10-14 em breiten, rauhen Weiehholzbrettern mit 1-2 em 
Fugenabstand, die in Osterreich auf 5 X 8 em in einer Besehiittung liegen
den Poisterholzern (Hochstabstand 80 cm) genagelt werden. 1m Deut
sehen Reiche fiihren die Polsterholzer den Namen Lagerholzer und sind 
dort meist 7 X 9 em gehalten und voneinander rund 50 em abstehend. 

Bei Massivdeeken erfolgt die Verlegung nleht selten unmittelbar 
auf einem Ausgleichsbeton in:' einer 6-12 mm heiBen Asphaltsehieht; 
in diesem Fall sind die hochstens 60 em langen Brettehen stumpf ge
stoBen und an der Unterseite mit sehwalbensehwanzformigen Nuten 
versehen; sie werden sorgfaltig in den heillen Asphalt eingedriiekt. 
Zur Verlegung soleher Boden empfiehlt es sieh, Spezialfirmen heranzu
ziehen, da groBe Erfahrung erforderlich ist. Derlei Boden besitzen eine 
viel geringere Elastizitat als die auf Blindboden und Polster verlegten 
und eignen sich daher z. B. nicht fiir Turn- und Tanzsale. 

Parkett (TafE\lparkett). Massiv oder fourniert. Massive Parkett
stabe werden in 26 mm Starke in vielerlei Ornamente zeigende quadra
tisehe Tafeln von 40 X 40 em mit Feder und Nut vereinigt und unter
einander verleimt; fournierte Parketten werden aus 8 mril Fournier 
auf 24 mm Blindholztafeln gebildet. Verlegung immer auf BlindbOden. 

Die Verwendung von Parkettboden ist fast ganzlieh auBer Gebrauch 
gekommen. 

Behandlung der HartholzfuBbOden: 
Hartholzboden in Wohn- und Empfangsraumen werden mit weiBem 

Wachs gewaehst und gebiirstet, in Kanzleien, Sehulen und Laden werden 
derlei BOden zweekmaBig geolt (Leinol mit Terpentinzusatz). 

c) MetallfuB boden. 

Fiir mittelsehwere, schwere und rauhe Industriebetriebe (Hammer
werke, Kesselschmieden, Hiittenbetriebe, GieBereien) verwendet. 

GuBeisenplatten von 20 mm Starke auf Beton verlegt; nur bei 
nieht unterkellerten Raumen anwendbar; derlei Platten loekern sieh 
leieht und zermiirben dann den Beton. 

Metallpanzerplatten, 3 mm Stahlplatten mit Zungen in Beton 
verlegt. 
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d) Korkplatten, Korkparketten. 

Sie stehen an der Grenze zwischen fugenaufweisenden und fugenlosen 
FuBboden; wohl aus einzelnen Elementen verlegt, schlieBen sich infolge 
der Elastizitat des Korkes die Fugen schon beim Verlegen, wodurch eine 
homogene Oberflache entsteht. PlattengroBe 25 X 25 oder 50 X 50 cm; 
Starken 6 und 9 mm. Die Verlegung erfolgt auf Beton- oder Gipsestrich, 
Steinholz u. dgl., bzw. auf jedem festen, vollkommen ebenen und aus
getrockneten Unterboden. Die Platten werden mit einem Spezialkitt 
auf den Unterboden geklebt. 

Geringe Abnutzung, schalldampfend, sehr schlechter Warmeleiter, 
elastisch und widerstandsfahig gegen elektrische Spannungen. 

2. Fugenlose Fu6boden (Estriche). 
Aile Estriche sollen aus Griinden des Schallschutzes zwischen Wand 

und Estrich eine 1,5-2 cm Wandfuge aus Kork, Heraklith, Koksgrus 
und dergleichen erhalten. 

a) Terrazzo- und Zementestriche. 

Terrazz 0 boden werden aus einem Mortel aus gewaschenen Stein
kornern (empfehlenswert: Marmor und Serpentin), Sand und Zement 
gebildet, der auf einem 2-3 cm starken Zementestrich in etwa 1,5 cm 
Starke aufgebracht und nach dem Erharten geschli£fen und poliert wird. 
Der als Unterlage dienende Zementestrich liegt auf einem Unterbeton 
auf. Bei groBen Flachen Dehnfugen. 

Zemen testrich: Ein Mortel aus 1 R. T. Portland- oder gleichwertigem 
Zemente mit 3 R. T. reinem Sand und feinkornigem Kies (Kesselschlacke 
als Zuschlag vermeiden!) wird in 2-3 cm Starke auf gut gereinigtem 
und angefeuchtetem Unterbeton aufgebracht. 1st keine massive Unter
lage vorhanden und soll der Estrich z. B. auf Heraklithplatten auf
gebracht werden, so ist die Starke des Estrichs auf 3-4 cm zu erhohen. 
Sandbettungen als Unterlagen nicht geeignet. All£allige Einbettung von 
Drahtnetzen in den Estrich empfehlenswert. Geglatteter Zement
estrich wird durch Bestreuung der abbindenden Oberflache mit reinem 
Zemente und Uberreiben desselben bis zum Glanze hergestellt. Zu starkes 
Glatten verursacht Abblatterungen. Derart mit der Stahlkelle geglattete 
Zementestriche trocknen sehr langsam aus. Raschere Austrocknung kann 
durch Zwischenlagen von Pappe, Kosmosfalztafeln u. dgl. zwischen 
Massivdecke und Estrich bewirkt werden. Ungeglattete Estriche konnen 
durch Wasserglasanstriche widerstandsbhiger gemacht werden. Bei
mengungen von gekornten Metallsplittern oder hochwertigem Quarz in 
die oberste Estrichschicht bewirken eine Hartung. Meist wird das 
Hartungsmaterial in verschiedener Kornung gemischt geliefert und dann 
mit Portlandzement ohne Sandzusatz etwa im Mischungsverhaltnis 
2 Gewichtsteile Hartematerial auf 1 Gewichtsteil Zement in 10 mm 
Starke naB auf naB auf den rund 2 cm starken Unterestrich aufgebracht 
und unter Druck bearbeitet. Ais Beispiele solcher Estriche (Stahl-
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e s tr i c he) seien genannt: Diamantstahl "Dura bet", "Kleinlogelscher Stahl
beton", "Stelcon-Ferubin-Beton", "Stelcon-Panzerbeton" usw. 

Solche gehartete Zementestriche haben sich bei weitverbreiteter Ver
wendung in industriellen und gewerblichen Betrieben (Maschinenfabriken, 
Papierfabriken, Backereien, Molkereien usw.), ferner in Lagerhausern, 
auf viel begangenen Treppen u. dgl. gut bewahrt. 

Bei gro.Ben Flachen .Anordnung von Dehnfugen. 

b) Gips- und Lehmestriche. 

Gipsestrich (Estrichgips bei 600-10000 gebrannt; Brenntempera
turen zwischen 4000 und 6000 ergeben nicht abbindenden, totgebrannten 
Gips). 

Das Mischgut besteht am besten nur aus Gips und Wasser. Starke 
3 cm meist auf 2 cm Sandunterlage. Sandschuttungen hoher als 4-5 cm 
sind nicht zu empfehlen. Als Unterlage unter dem Sande Unterbeton. 
Nach zweitagigem Abbinden glatten mit der Stahlkelle; volle Erhartung 
tritt je nach Jahreszeit und Witterung nach 2-3 Wochen, alliallig aber 
auch erst nach 5-6 W ochen ein. Vorschriftsma.Big hergestellter Gips
estrich besitzt steinartige Harte; er ist dauerhaft und widerstandsfahig 
und eignet sich, seiner glatten Oberflache wegen, insbesondere auch als 
Unterlage fiir Bodenbelage, z. B. Linoleum. Wo Feuchtigkeit zu gewartigen 
ist, ist Gipsestrich zu vermeiden. 

Aus Wiirttembergischen Steinbruchen des Diara-Werkes gewonnener 
Gips wird zur Herstellung gut bewahrter "Diara-Estriche" verwendet. 

Eisen ist vor unmittelbarer Beriihrung mit dem Gipsestrich zu schutzen. 
Lehmestrich. Lehm mit Zusatz von Rinderblut und Hammer

schlag (beim Schmieden und Walzen an der Oberflache entstehende, 
leicht abblatternde Krusten). Das Mischgut wird gestampft und geglattet. 
Hauptsachlichste Verwendung fur Tennen, Scheunen, Kegelbahnen, aber 
auch fur DachbOden mit gutem Erfolg ausgefiihrt. 

c) Steinholzestriche. 

Magnesitestrich, Xylolith, Steinholz, Myroment, Verrolit 
und so weiter. 

Chlormagnesiumlauge, feingemahlener Magnesit (Magnesiumoxyd) und 
nicht zu feines Sagemehl werden eventuell mit Farbzusatzen gemischt 
und in Starken von 15-20 mm auf entsprechenden Unterlagen auf
gebracht. Als solche eignen sich am besten wenigstens 4 Wochen alte, 
4--5 cm starke Portlandzement-Unterbetone im Mischungsverhaltnis 
1: 4 bis 1: 5. 

Ziegelunterlagen erfordern eine Verlegung des Estrichs in zwei 
Sehichten bei guter Durchfeuchtung der festen, nicht losen Unterlage. 

Tonplatten, Terrazzo, Gipsestrich, Asphalt- und Teerbelage sind 
als Unterlagen ungeeignet. 

Holzunterlagen verlangen ein besonders vorsichtiges Verlegen; der 
Holzbelag mu.B trocken, gesund und sauber sein und darf nicht federn; 
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Aufrauhung der Obedlache oder Benagelung mit vorstehenden verzinkten 
Dachpappestiften. Bei alten BOden empfiehlt es sich, ein verzinktes 
Drahtgeflecht von etwa 1,5 mm Starke und 2 cm Maschenweite einzulegen. 

Kork. und Heraklith·Platten als Unterlagen sind vor Aufbringung 
des Estrichs mit einem 5 cm starken Aufbeton zu versehen (Austrocknung 
des Betons vor Estrichauflage). 

Steinholzfu13boden sind fu13warm, feuersicher, elastisch, ungeziefer. 
abweisend und konnen ein· oder mehrlarbig hergestellt werden; sie eignen 
sich ffir Kanzlei· und Geschaftsraume, Gange und Flure, leichte und 
mittelschwere Betriebsraume und ahnliche Zwecke. 

Die Giite des Estrichs hangt, abgesehen von der richtigen Auswahl 
der Grundstoffe, sehr· wesentlich vom Mischungsverhaltnis und von der 
Verlegung abo Zu satte Mischungen schwitzen, zu arme erharten nicht; 
zu feines Korn des Sagemehls fiihrt ebenfalls zu schwer oder nicht er· 
hartenden, . brockeligen und broseligen Produkten. Die Ausfiihrung solI 
nur sehr edahrenen Fachleuten iiberlassen werden. 

Dauernde Hitze und stete Nasse schaden dem Estrich. Kiinstliche 
und beschleunigte Trocknung ist schadlich; beste Verlegungstemperatur 
bei etwa 5-15°. 

Besondere Vorsicht ist iiberall geboten, wo in der Deckenkonstruktion 
Eisen liegen, da dieses von eindringender Magnesiumlauge korrodiert wird. 
"Oberdeckung aller Eisen mit wenigstens 3-5 cm Kiesbeton und teer· 
freie Rostschutzanstriche der Walzprofile bzw. Rohrleitungen. 

Bei gro13en Flachen sowohl im Estrich als im Unterbeton Dehn· 
fugenanordn ung. 

d) Asphaltestriche. 
VOB DIN 1966. 

Gu13asphaltestrich besteht aus Mastix (s. Baustoffe) mit rund 25% 
Hartsteingrus. Die Harte des fertigen Estrichs wird sowohl vom Erwei· 
chungspunkte des Bitumens als auch von der Kornung des Zuschlages be. 
einflu13t. Als Zuschlag eignen sich Basalt, Porphyr und schader Sand in 
Korngro13e bis 6 mm; Kies weniger geeignet. Die Bitumenbeimengung 
solI aIle Hohlraume der Zuschlage ausfiillen und noch einen "Oberschu13 
von etwa 5% ergeben. Teerpraparate diirlen nicht zugemischt werden. 

Beilaufiges Mischungsverhaltnis zwischen reinem Bitumen und 
Fiiller rund 1: 3. Estrichstarke 12-15 mm, bei nicht unterkellerten 
UnterbOden 15-20 mm. 

Unterboden: Trockene, rauhe aber ebene Estriche. Glatte Unter· 
lagen sind zunachst mit Pappe zu iiberdecken. 

Asphaltestriche sind nach der kurzen Erhartungszeit sogleich benutz· 
bar; sie sind f:\chlechte Warme., Schall· und Elektrizitatsleiter. 

Verwendung: Terrassen, Loggien, Keller, Na13betriebe und bei 
geeigneten Zuschlagstoffen auch ffir Betriebe mit aggressiven Sauren. 
Nicht geeignet, wo 01. und Benzinverunreinigungen und hohe Tem· 
peraturen auftreten sowie wo Einfliisse von Produkten der Teerdestillation 
zu gewartigen sind. 
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3. Fu13boden mit fliicbigen BeUigen auf Unterboden. 
a) Linoleum. 

(Baustoff, s. S. 57.) 

Unterboden miissen sauber, eben und unbedingt verlaBlieh troeken 
sein. 

Geeignet: 1,5-3,5 em Betonestrieh, 3 em Gipsestrieh, 1,5-2 em Ma
gnesitestrieh und mindestens 1,5 em Asphaltestrieh. Mit Ausnahme des 
Asphaltestriehs, der sofort belegbar ist, erfordern aile anderen Unter
bOden eine 3-10 W oehen wahrende Troeknungsfrist. Manehe GuB
asphaltestriehe vertragen sieh nieht mit dem Klebemittel des Linoleums 

/ 

"-M 

Abb.260. 
S = Sockelleiste, M = Messingscbiene, 

D = Diibe!. L = Linoleum. 

und werden von ihm gelOst. 
Wenig geeignet sind HolzfuBbOden, 

ungeeignet ausgetretene und federnde 
alte HolzfuBbOden. 

Sehr zu warnen ist vor der Ver
legung des Linoleums auf frisehen, 
noeh nieht vollig ausgetroekneten Holz
bOden. 

Das Verlegen erfolgt naeh langerem 
Ausliegen der Bahnen mit einem 
Klebemittel (Harzkopalkitt auf mas
siven Unterboden, Roggenmehlkleister 
auf HolzbOden). Bei HolzbOden als 
Zwisehenlage Filzpappe. Die Wand

stoBe werden dureh Soekelleisten gedeekt oder es wird der Linoleum
belag an der Wand einige Zentimeter hoehgezogen und der Aufzug mit 
einem .Soekelbrett oder einer Sehiene iiberdeekt (Abb.260). Fiir Hohl
kehlenausbildungen werden eigene Hohlkehleneekstiieke geliefert. 

Das Reinigen des Belages erfolgt dureh Abkehren mit Sagespanen, 
die mit Waehsol befeuehtet sind (Wasserbehandlung tunliehst selten); 
naehher Waehspaste mit weiehem Lappen diinn auftragen, biirsten 
und mit weiehem Lappen blank abreiben; Olen schadet dem Linoleum. 

b) Gummi. 
(Baustoff, s. S. 58.) 

Der Gummibelag besteht in der Regel aus 2 m breiten und bis 15 m 
langen, einfarbigen, gemusterten oder marmorierten Bahnen verschiedener 
Starken (5 mm, 7 mm und 10 mm). Die Bahnen sollen vor dem Verlegen 
wenigstens 1 Tag lang flach ausliegen. Befestigung mit Kopalharzkitt. 
StoBe senkreeht zu den Fenstern. Fiir Wandansehliisse besondere Gummi
hohlkehlenleisten. Als Unterlagen eignen sieh mit naehstehenden Ein
sehrankungen dieselben Unterboden, wie sie bei Linoleumbelagen erwahnt 
wurden. Bei frisehen Betonunterlagen ist anzuraten, auch naeh ent
sprechender Trocknungspause, vor dem Verlegen eine diinne Schicht 
Goudron aufzubringen. Magnesia-Bindemittel in SteinholzfuBbOden greifen 
den Gummibelag an. Gipsestrich ist als Unterlage nicht geeignet. 
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Verwendung: Hallen, Vorzimmer, Gange, Sehulen, Liehtspieltheater, 
Krankensale, Ausstellungsraume, Sehaltraume in Kraftanlagen, Raume 
der Elektrotherapie und der Elektroindustrie usw. 

Behandlung des verlegten Belages: Uberwisehen mit lauem Seifen
wasser; kein Waehsen und Bursten. 

c) Teppiehbelage aus pflanzliehen und tierisehen Faser
stoffen. 

Velour und Boucle; Bodenfilz. Breiten: 70, 90, 100, 120 und 
140 em. 

Unterboden meist Holz; die Verlegung kann aber aueh auf jedem 
anderen ebenen und trockenen Unterboden (allfallig mit Filzpapier
zwischenlagen) erfolgen. 

Frische, noch nieht ausgetroeknete HolzfuBboden leiden unter den 
Belagen. 

H. Fenster. 
I. Allgemeines. 

ONORM B 5315-B 5317, DIN 1240-1248, 295-299 und 1105-1108. 

Die GroBe der Fenster wird durch die erforderliche Lichtflaehe 
bestimmt; sie ist der Raumwidmung entsprechend verschieden und im 
GeringstausmaBe zum Teil durch Bauordnungsbestimmungen und Ver
ordnungen festgelegt. So fordert die Bauordnung fUr Wien, daB die 
Stoekliehten der Fenster in Aufenthaltsraumen wenigstens 1/10 der FuB
bodenflache betragen mussen; fUr Krankenzimmer in Spitalern werden 
in den einzelnen Landern verschiedene Abmessungen, meist von 1/5-1/7 

der FuBbodenflaehe, fUr Schulen von 1/4-1/6 gefordert. In industriellen 
Betrieben und Werkstatten ist auf eine gute und gleichmaBige Belichtung 
aller Arbeitsplatze Bedacht zu nehmen und hierbei die Art der Arbeit 
(grob, mittelfein, fein und sehr fein) mit in Rechnung zu stellen. 

Ubertreibungen in den FenstergroBen und zu starke Besonnung von 
Arbeitsplatzen konnen ebenso zweckwidrig sein wie zu geringe Bemes
sungen und falsche Anordnungen. SchlieBlich ist auch zu beach ten , 
daB ein "Zuviel" an Fensterflachen mit heizteehnischer Unwirtschaftlich
keit verbunden ist und daher auch aus diesem Grunde Ubertreibungen 
zu vermeiden sind. 

Die Fenster bestehen aus den Fensterrahmen (Stoeken) und den 
Flugeln. Als Baustoffe fUr das Rahmenwerk und die FIugel kommen 
Holz (Fohre, Fichte und bei Bauten besonderer Ausstattung auch Eiche) 
und Eisen in Betracht. 1m Wohnhausbau werden meistens Holzfenster 
verwendet, im Industrie- und Werkstattenbau Eisenfenster bevorzugt. 
In einem und demselben Teile eines Holzfensters verschiedene Holzer 
(z. B. Fichte fUr das Flugelholz und Eiche fUr die Sprossen) zu ver
wenden ist des ungleichen Verhaltens der Holzer wegen nicht zu 
empfehlen. 

Mohr, Hochbau. 16 
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Einteilung der Fenster. 

1. Nach der Zahl der zueinander parallel angeordneten Fliigel in 
einfache und doppelte Fenster (im Deutschen Reich Einfach
fenster und Kasten- und Doppelfenster); 

2. nach der Zahl der in einer Fliigelebene und Fliigelhohe angeordneten 
Fliigel in einteilige, zwei-, drei- und mehrteilige Fenster; 

3. nach der Gesamtanzahl der Fliigel in ein-, zwei-, drei-, vier
und mehrfliigelige Fenster; 

4. nach Art der Offnung der Fensterfliigel in Fenster mit Drehfl iigel 
(um eine lotrechte Achse), Fenster mit Klapp- oder Kippfliigel (um 
obere oder untere waagrechte Achse drehbar), Fenster mit Schie be
oder Schubfliigel (lotrecht oder waagrecht). 

AuBerdem Wendefliigel, wenn die Achse des Drehfliigels in der 
Fliigelmitte liegt, und Schwingfliigel, wenn die Achse eines horizontal 
drehbaren Fensters in der Fliigelmitte liegt. 

Einfache Fenster bieten geringen Schutz gegen Kiilte und Wind 
und geringen Widerstand gegen Heizverluste. Sie werden im Wohnhaus
bau nur fiir untergeordnete, ungeheizte und durch Frost nicht gefahrdete 
Raume (Stiegenhauser, Keller, Gange u. dgl.) verwendet. 

In Werkstatten und in industriellen Betriebsraumen bilden sie die 
Regel. 

Doppelte Fenster konnen mit gesondert zu offnenden auBeren 
und inneren Fliigeln ausgestattet werden (Regelausbildung) oder beide 
Fliigel liegen aneinander und werden gemeinsam geoffnet (V er bund
fenster). 

Bei gesondert zu offnenden Fliigeln sind entweder beide Fliigel nach 
innen zu offnen oder die auBeren nach auBen, die inneren nach innen. 
Erstere Anordnungsart ist in der Gegenwart in den Stadten die meist 
gebrauchliche; nach auBen offen bare Fliigel haben den Vorteil, bei Wind 
an den Fensterrahmen (Stock) angepreBt zu werden und bieten daher 
einen besseren Windschutz; nach innen aufgehende auBere Fliigel werden 
durch den Wind nach innen gedriickt; der Wind hat leichteren Zutritt 
in den Raum. 

Der A b s tan d der parallel stehenden Fliigel doppelter Fenster ist 
durch das Beschlage und die Art der verwendeten Lichtblende bestimmt. 

Einteilige Fenster mit Drehfliigeln kommen im Wohnungsbau nur 
fiir Raume untergeordneter Bedeutung in Betracht (Aborte, Speise
kammern, alliallig Badezimmer u. dgl.). 

Zweiteilige Fenster bilden im Wohnungsbau die Regel; daneben 
auch dreiteilige und mehrteilige Fenster, die meist giinstigere Stellmoglich
keiten im Raume ergeben. 

Gebrauchliche Stocklichte zweiteiliger Fenster 1,05-1,35 m, gebrauch
liche Stocklichte dreiteiliger Fenster 1,55-2,00 m. 

Mehr als zweiteilige Fenster erhalten zur Befestigung der iiber 
die Zahl von zwei hinausreichenden Fliigel lotrechte Pfosten, Mittel
stiicke oder Hohensta be eingebaut. 
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Die Rohe der Fenster ist abhangig von der Raumhohe. Briistungs
Mhe in Wohnraumen meist 85-90 cm. Zur Vermeidung stagnierender 
Luftschichten im Raum empfiehlt es sich, den oberen AbschluB des 
Fensters (Sturz) nicht zu weit von der Deckenunterkante abzuriicken. 

Die Fliigel konnen bei nicht zu hohen Fenstern iiber die ganze Fenster
Mhe reichen (in der Regel nicht iiber 1,5 m Rohe) oder es weist das 
Fenster eine waagrechte Unterteilung durch den Kampfer oder das 
Losholz auf. In diesem FaIle konnen die unteren Fliigel als Drehfliigel 
und die oberen, auch Oberlicht£liigel genannt, als Kipp- und Klapp£liigel 

Abb. 2611). 

Hohenschnltte 
ohne und mit 

Liehtblendenkasten und 
ohne und mit 
Briistungsnisehe. 

N 

b) 

Abb. 2621). Grundrisse. 
b oben: doppeltes Fenster in 
38 (45) em Mauer ohne, bzw. 

mit Briistungsnisehe (N), 
b unten: wie vor in 
Mauern > 38 (45) em. 

oder auch als Drehfliigel ausgebildet werden. Feststehende Oberlicht
£liigel sind im Wohnhausbau sowohl der beschrankten Liiftungsmoglichkeit 
wegen als auch mit Riicksicht auf umstandliche Reinigung zu vermeiden. 
In Raumen, die zum Aufenthalte vieler Menschen bestimmt sind, Schulen, 
Versammlungsraumen, Krankensalen usw., ist die leichte Offenbarkeit 
der Oberlicht£liigel um so mehr geboten und meist durch Bauvorschriften 
festgelegt. In Arbeits- und Rauswirtschaftsraumen wird die Liiftung 
mittels Liiftungs£liigels gleichfalls durch Verordnungen geregelt. 

Darstellung der Fensteroffnungen in Grundrissen 1: 100: Die 
Darstellung ist derzeit in Osterreich nicht genormt; die planliche Dar
stellung erfolgt meist nach Abb. 262 a. Da jedoch daraus nicht zu ent-

1) Der Deutlichkeit wegen sind die Abbildungen groJ3er als 1: 100 ge
zeichnet. 

16* 
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nehmen ist, ob es sich um einfache oder doppelte Fenster handelt, ware 
es wiinschenswert, die Darstellung nach Abb. 262 a fiir einfache und nach 
Abb. 262 b fiir Doppelfenster zu wahlen. 

Die Darstellungen in Hohenschnitten im MaBstabe 1: 100 
zeigen die Abb.261. 

Darstellung nach DIN 1356: Abb.263. 

Einfachfenster mit innerem 
Maueranschlag 
ohne mit 

Briistungsnische. 

i,·k 
Doppelfenster mit liuBerem MauerfaIz 

mit ohne 
Briistungsnische. 

Abb. 263. 

1 _____ _ 

Kastenfenster mit innerem 
Maueranschlag 
ohne mit 

Briistungsnische. 

Einfachfenster, Schiebefenster 
ohne mit 

Briistungsnische. 

Die Seitenteile der Fensteroffnung werden als Gewande bezeichnet. 
Architekturlichte ist die Lichtweite der auBeren, geputzten Gewande. 
Als Stocklichte wird beim Pfostenstockfenster (mit oder ohne Rahmen
stock) die Lichtweite des Pfostenstockes bezeichnet; besteht der Stock 
nur aus einem Rahmenstocke, so ist die Stocklichte das LichtmaB des 
Rahmenstockes. 

II. Ausbildung der Fenster. 
1. Holzfensler. 

Das Tragwerk fiir die Fliigel wird durch den Fensterrahmen, den 
Fensterstock, gebildet, der sowohl nach der Art der Fenster (einfache 
und doppelte; doppelte Fenster, deren auBere Fliigel nach auBen, oder 
doppelte Fenster, deren auBere Fliigel nach "innen aufgehen; Fenster mit 
Drehfliigeln oder Schubfliigeln) als auch nach ortlichen Gepflogenheiten 
sehr verschieden ausgefiihrt wird. 

Einfache Fenster erhalten meistnur einenRahmenstock (Abb: 264a), 
im Deutschen Reiche Blendrahmen genannt, Doppelfenster in Oster
reich fast ausnahmslos einen Pfostenstock (im Deutschen Reiche 
Zarge genannt) mit auBerem Rahmenstock und innerer Falzleiste 
(Abb. 264 b) oder einen Piostenstock mit auBeren und inneren Falz
leisten (Abb.264e). 1m Deutschen Reiche ist der Pfostenstock im all
gemeinen nicht gerbauchlich; bei Doppelfenstern ist dort die Anordnung 
zweier vollig getrennter Rahmenstocke (Blendrahmen, Abb.264c), bei 
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Kastenfenstern ein auEerer Rahmenstock und eine innere breite Falz
leiste sowie ein verbindendes Futter iiblich (Abb. 264 d) ;1) Zargen werden 
im Deutschen Reiche in der Regel nur bei nach auEen offenbaren Fliigeln, 
vornehmlich in windreichen Gegenden angeordnet. (Abb.264f.)2) 

b) c) 

e) 

Abh. 264. 

Die nachfolgenden Abb. 264 zeigen die schematischen Grund
risse der Stockanordnungen vorgenannter Fensterarten, und zwar: 

Abb.264a) nach innen offenbares einfaches Fenster; 
Abb. 264b) nachinnen offenbares Doppelfenster, nach der in Oster

reich iiblichen Anordnung; 
Abb.264c) nach innen offenbares Doppelfenster, nach der im Deut

schen Reich iiblichen Anordnung; 
Abb. 264d) nach innen offenbares Kastenfenster, nach der im Deut

schen Reiche iiblichen Anordnung; 
Abb.264e) nach auEen offenbares Doppelfenster, nach der in Oster

reich iiblichen Anordnung; 

1) Eine ahnliche AusfUhrung mit Futter und zwei Rahmenstocken zeigt 
das heute selten ausgefiihrte sogenannte "Wiener Fenster". 

2) Das entsprechende Fenster nach osterreichischer Anordnung ist in 
Abb. 264 e gezeigt. 
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Abb.264f) nach auBen offenbares Zargenfenster, nach der i.m Deut
schen Reiche iiblichen Anordnung. 

Die Stocke bilden Rahmen, deren unterer waagrechter AbschluB 
(Sohlbank) beiderseits 10 cm vorkragt, Vorkopf, und dessen Seitenteile 
in etwa zwei Dritteln der Hohe ebenfalls mit beiderseits vortreten
den V orkopfen zur Festhaltung des Stockes i.m Mauerwerke versehen 
sind. 

Stocke und Falzleisten sind nach den osterreichischen Normen aus 
Fichtenholz, die Fliigel aus Fohrenholz auszufiihren. Wo es die Mittel 
erlauben, ist es zu empfehlen, auch die Stocke in Fohrenholz herzustelIen. 

Normenmii.Jlige Holzabmessungen (HobelroaJle) in Millimeter. 

-I 

·Pfostenstock .......... . 

Rabmenstock ......... . 

Innere Falzleiste ...... . 
AuJlere Falzleiste ..... . 
Flugelholz ........... . 
Futter .............. . 

Osterreich 

41 X 170 

41 X 71 (90) 

25 X 46 (55) 
25 X 67 
41 X 46 

Deutsches Reich 

(Zargen) 62 X 130 
f 32 X 60 

(Blendrabmen)\ 32 X 88, 36 X 88 
36 X 60, 36 X 88 

17 X 88, 21 X 88 

32 X 45, 36 X 48 
17 X 115, 21 X 115 

Die gekIammerten Werte sind in den Normen nicht angegeben, erscheinen 
aber wiinschenswert. 

Um den zu stelIenden Forderungen nach einem winddichten Ab
schluB zu geniigen, ist es notig, der Mauerung der Fenstergewande eine 
entsprechende Beachtung zuzuwenden. Einfache Fenster sind stets mit 
einem Mauerabsatze ausgefiihrt; Doppelfenster solIten moglichst zwei 
Mauerabsatze i.m waagrechten Fensterschnitte erhalten. Abb. 272, 273. 

Die ausreichende Abdichtung zwischen Rahmenstock (Blendrahmen) 
und Mauerwerk mit Teerstricken solIte nicht auBer acht gelassen werden. 

Abb. 265. 

Die Dichtheit der Fenster wird weiters durch den Anschlag zwischen 
Fliigelholz und Stock bzw. Falzleiste bedingt. Nach auBen offenbare 
Fliigel und die inneren Fliigel der Doppelfenster zeigen i.m waagrechten 
Schnitte einen einfachen Falz. Abb. 265 a. Bei nach innen aufgehenden 
auBeren Fliigeln empfiehlt es sich, wie in Osterreich iiblich, zur Erzielung 
groBerer Dichtheit S-Falze (Abb.265b), Hinternuten (Abb.265c) oder 
Wulstfalze (Abb. 265 a) statt der einfachen Falze auszufiihren. 
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Am. Sturze erfoIgt der Anschlag des Flugelholzes an den Stock mit 
einfachem Falz, an der SohIbank wird bei nach innen aufgehenden 
auBeren Flugeln ein doppelter Falz ausgebildet; derselbe kann schon 
im Holz entweder doppelt aus
gefiihrt sein oder es erscheint 
im Holz nur ein AnschIag und 
der zweite wird durch einen an 
das SohIbankstuck angeschraub
ten Winkel bewirkt. Abb.266, 
267 links. 

Die doppelte Falzbildung an 
der SohIbank erfordert eine gro
Bere Hohe des Flugelholzes als 
dessen Breite an den seitlichen 
AnschIagen. Zur Hintanhaltung 
des Regen- und Schneewassers 
sind bei den auBeren Flugeln 
nach innen aufgehender Fenster 
Wetterschenkeln anzubringen, die Abb. 266. 

entweder mit dem Flugelholz aus 
einem Stuck gebildet sind (Wassernase beachten!) oder, aus Eisenblech 
hergestellt, an das Flugelholz geschraubt werden. Allfallig im Sohl
bankfalz angeordnete Metallschienen erhohen die Dichtigkeit. Mitunter 
angeordnete kleine Profilrinnen, z. B. nach Bauart "Pluvius" (Abb.267 
rechts), verringern die Gefahr, 
daB trotz der Wetterschenkel 
Wasser in das Innere eindringen 
kann. 

Die Abb.268 zeigt ein zwei
teiliges Doppelfenster mit zwei 
auBeren und zwei inneren, nach 
innen aufgehenden Flugeln im 
GrundriB; Ausbildung mit auBe
rem Rahmenstock 41 X 90 mm, 
Pfostenstock 41 X 170 mm und 
innerer Falzleiste 25 X 55 mm; 
die innere Fensterleibung ist 
geputzt; die Gewandemauerung 
zeigt nach N ormenblatt nur einen 
Absatz. Abb. 269 gibt den zu- Abb. 267. 

gehOrigen Hohenschnitt in der 
Ausbildung ohne Kampfer. In der Abb.270 ist die Anordnung eines 
Kampfers gezeigt. Abb.271 stellt ein dreiteiliges Doppelfenster mit drei 
auBeren und drei inneren, nach innen aufgehenden Flugeln, mit einem 
auBeren und einem inneren festen Mittelstucke dar. Gewandemauerung 
nach Normenblatt mit einem Absatze. Holzabmessungen und Aus
fuhrung im engen AnschIusse an ONORM B 5315. 
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Abdichtung zwischen Stocken und Mauerwerk mit Teerstricken. 
Eine Variante zu Abb. 268 u. 271 ist in der Abb. 272 mit doppeltem 

Mauerabsatz wiedergegeben. Der Pfostenstock ist mit 41 X 120 mm (bei 
groBem ZiegelmaB 41 X 140mm) angenommen und die innere verbreiterte 
Falzleiste durch eine 30 mm (50 mm) Latte aufgefiittert; hierdurch wird 
eine doppelte Abdichtung gegen AuBenwind und eine gute Stabilitat des 
Fensters erzielt. Die Abb. 273 zeigt den Ziegelverband des doppelten 
Mauerabsatzes. 

Der ZusammenschluB zweier Fliigel wird durch Falzbildungen bewirkt; 
die Ausbildung kann nach der VerschluBart verschieden ausgefiihrt 
werden und erfolgt bei den meist iiblichen Zahntrieben nach Abb. 268 Mitte . 

.;;](j<,-1fIj -+](J<; 

Abb. 268. Zweiteiliges Doppelfenster, aullere und innere Fliigel nach innen anfgehend. In der 
Bildmitte die SChlagleisten an den Fliigeln. Bei den aulleren Fliigcln sind die Dranfsichten anf 

die Wetterschenkel sichtbar. 

Die Deckung der Falze wird durch angeschraubte oder angearbeitete 
Leisten (Schlagleisten) von in der Regel 15 mm Starke und 46 mm 
Breite bewirkt. 

Die innere Fensterleibung kann verputzt sein, wie in Abb. 268, 271, 
272, oder mit einem Futter, einer sogenannten Blindspalette verkleidet 
werden (Abb.274), ebenso wie die Briistung, das Parapet, geputzt oder 
mit Holz verschalt ausgebildet werden kann. 

Das Bestreben, bei geringen Mauerstarken von 38 und 25 em und 
nach innen zu offnenden Doppelfenstern noch eine raumseitig in Er
scheinung tretende Nische zu erhalten, fiihrte zur Konstruktion der 
sogenannten Verbundfenster. Sie bestehen aus zwei unmittelbar 
aneinanderliegenden und durch kleine Sperrvorrichtungen derart ver
bundenen Fliigelu, daB beide Fliigel mit einem Griff geoffnet werden 
konnen. Wahrend bei der gewohnlichen Ausfiihrung der Doppelfenster 
bzw. Kastenfenster jeder Fliigel fiir sich am Stock oder der Ver
kleidung befestigt ist, hangt beim Verbundfenster der auBere Fliigel 
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am inneren Hauptflugel. Selbstverstiimllich ist die Stockausbildung 
dieser Sonderart angepaBt. Zum Reinigen konnen beide Flugel ge
offnet werden. 

Die Dichtheit der Verbundfenster ist im allgemeinen geringer als die 
der Doppelfenster in ublicher AusfUhrung. 
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Abb. 269. 
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Abb. 270. Bei K KuBeres, bzw. inneres 
Kiimpferstiick. 

Bestimmend fUr den Abstand der zueinander parallelen Flugel (nach 
osterreichischer AusfUhrung also fUr die Breite des Pfostenstockes) ist 
die Art der Lichtblende, wenn selbe zwischen den Fliigeln angebracht 
werden soli. 

Als solche Lichtblenden kommen vornehmlich Brettelj alousien und 
Roller in Betracht. Erstere bestehen aus 5 oder 6,5 cm breiten und 
0,4 cm starken Brettchen, die meist in Zwirugurten montiert sind und 
mit Schniiren auf- und abgezogen werden konnen; das oberste Brettchen, 
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das an den Sturz gesehraubt wird, ist.etwa 20 mm, das unterste Brettehen 
rund 15 mm stark. 

Ais Roller stehen heute meist sogenannte Selbstroller aus Gradel 

• ~ 
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Abb. 271. DrelteiIiges Fenster; iiuBerer und innerer Fliigel naoh Innen aufgehend. 

oder Koper oder aus FloB- und Hollandstoffen in Verwendung. Der 
Stoff ist auf einer rund 30 mm starken Holzstange montiert und zur 
Bewirkung des selbsttatigen Aufrollens eine Federgarnitur vorgesehen. 

Abb.272. 

Um zu vermeiden, daB die auf
gezogene Jalousie oder der Roller in 
das Fenster herabhangen, werden im 
Sturze eigene Kasten, J alousie- oder 
Rollerkasten, vorgesehen (Abb. 269). 

Erforderliehe Tiefe des Pfosten
stoekes fiir Bretteljalousien: Brettel
breite 5 oder 6,5 em + Spielraum 1 em + 
+ 2 Sehlagleisten 3 em + vortretende 
Fliigelholzstarke 1,7 em + Handgriff 

Abb. 273. 

des Fensterversehlusses (Olive) 4,5 em = (15,2 em) bzw. 16,7 em. 
Erforderliehe Hohe des J alousiekastens: Fensterhohe angenommen: 

1,80 m; Brettelbreite 6,5 em. Damit die Brettehen bei herabgelassener 
Jalousie einander iiberdeeken, Abstand 5,5 em. Somit 180: 5,5 = 32 



Ausbildung der Fenster. 251 

Brettchen; 32 X 0,4 = 12,8; hierzu die starkeren obersten und untersten 
Brettchen mit zusammen 3,5 cm ergibt 12,8 + 3,5 ....:.... 17 cm. 

Erforderliche Tiefe des Stockes fUr Roller mindestens 10 cm; Hohe 
des Rollerkastens rund 5-6 cm. 

1m Deutschen Reiche werden die 
Bretteljalousien durch Holzrolladen 
stark verdrangt; in cJsterreich finden sie 
neben den Bretteljalousien haufige An
wendung. Sie bestehen aus einzelnen, 
10-15 mm starken und 40-50 mm 
breiten Holzstaben, die auf Stahlketten 
oder Hanfgurten montiert sind. Die Fiih
rung erfolgt in kleinprofiligen U-Eisen, 
die au.Berhalb der au.Beren Fensterflugel 
versetzt werden. 

1m aufgerollten Zustande liegt der 
Rollbalken in einem schon beim Bau 
vorzusehenden Rolladenkasten im Sturz. 
An einem Ende des Kastens befindet 
sich die Trommel fUr den Gurt. Der 
Kasten mu.B leicht zuganglich sein, um Abb. 274. Doppelfenster in der Aus
alliallige Schaden oder Storungen .be- bUdung mit zwei Mauerbesl!tzen und 
heben zu konnen. mit Bllndspalette. 

Die erforderliche Gro.Be der Rolla-
denkasten richtet sich hauptsachlich nach der Fensterhohe, aber auch 
nach der Ausfiihrung des Rolladens selbst und betragt bei 1,40 m hohen 
Fenstern rund 21-24 cm, bei 1,60 m 
hohen Fenstern rund 22-25 cm, bei 
2,00 m hohen Fenstern rund 26 bis 28 cm. 

Die Abb. 275 zeigt den Einbau eines 
Holzrolladens in den Sturz eines Fensters; 
fur die Ausbildung des Sturzes wurde 
aus der Reihe verschiedener Ausfiihrungs
moglichkeiten die Herstellung mit Rapid
tragern gewahlt. 

In landlichen Gebauden und insbeson
dere in den Alpenlandern werden haufig 
Fensterladen als Lichtblenden verwen
det. . Sie verbinden mit der Licht- und 
Sonnenabwehr auch einen gewissen Schutz 
gegen Einbruchsgefahr und erhOhen das 
Abdichten des Fensters. Die Ausbildung 
kann in einfachster Weise als Bretter
laden mit Einschubleisten durch An

Abb. 275. 

einanderreihen stumpf gesto.Bener oder gespundeter Bretter oder in 
besserer Ausfiihrung als gestemmte und Jalousieladen bewirkt werden. 
Bei den beiden letztgenannten Ausfiihrungen bestehen die Laden aus 
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Rahmen mit Quer- und Langsfriesen mit eingesetzten vollen Fiillungen 
oder Jalousiebrettchen. Der Anschlag der Fensterladen erfolgt entweder 
in einen Falz, der aus einem den auBeren Fensterfliigeln vorgebauten 
und in die Laibung eingesetzten Rahmen und aus einer Verkleidung ge
bildet wird, oder unter Verzicht auf einen dichten AbschluB durch freies 
Anlegen des Ladens an das geputzte Fenstergewande. 

Da die Fensterladen dauernd allen Witterungseinfliissen ausgesetzt 
sind, ist auf sorgsame Auswahl harzreichen Holzes und die Ausfiihrung 
solidester Anstriche besondere Sorgfalt zu legen. 

AuBer den vorbeschrieben ausgefiihrten Holzfenstern mit Dreh
fliigeln seien noch die Schiebefenster erwahnt, deren durchgreifende 
Einfiihrung in Osterreich wohl noch zumeist an den hohen Kosten 
scheitert. 

Nach der Schieberichtung sind Vertikal- und Horizon talschie be
fenster zu unterscheiden. 

Vertikalschie befenster. 

Sie eignen sich besonders fiir Raume, in denen groBe Glasflachen er
wiinscht sind, z. B. Kanzleiraume, Sanitatsanstalten u. dgl., sie werden 
aber auch fiir W ohnraume haufig ausgefiihrt. 1m allgemeinen bestehen 
sie aus zwei iibereinanderstehenden Fliigeln, die beliebig zueinander ver
stellt und bei entsprechenden V orkehrungen ganz oder zum Teil in die 
Briistung oder auch in den Sturz versenkt werden konnen. So ergeben 
sich die verschiedensten Moglichkeiten der Liiftungsstellungen: Es kann 
z. B. der obere Fliigel in normal geschlossener Lage verbleiben und der 
untere zur Ventilierung nur maBig geneigt, ausgespreizt oder bis zum 
Sturze hinaufgeschoben werden oder es bleibt der untere Fliigel in normal 
geschlossener Lage und der Oberlichtfliigel wird zur Ventilierung nur 
maBig herabgezogen oder ganz bis zur Sohlbank gesenkt usw. Liegt die 
Moglichkeit vor, die Briistung auszunutzen, konnen unter Umstanden 
beide Fliigel vollkommen versenkt werden. 

Die Fliigel sind in Laufschienen gefiihrt und durch Gegengewichte, 
die in entsprechenden Gewichtskasten laufen, ausbalanciert. Bei guter 
und solider Ausfiihrung haben sich solche Schiebefenster sehr gut be
wahrt. Die Fenster konnen sowohl als Einfach- oder auch als Verbund
fenster ausgefiihrt werden. 

Die Abb. 276 zeigt ein Vertikalschiebefenster nach einer in Osterreich 
viel verbreiteten Ausfiihrungsart (System Ing. Nikolaus). 

1m Deutschen Reiche viel verwendete Systeme: "Neuffer", "Schmid", 
"Sigelen", "Stumpf" u. a. 

Horizon talschie befenster. 

Sie bestehen ohne Riicksicht auf die Zahl der nebeneinander und hinter
einander angeordneten Fliigel der Hohe nach nur aus einer Fliigelhohe, 
so daB der kampferartige ZusammenstoB iibereinander angeordneter 
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Fliigel, wie dies bei Vertikalscbiebefenstern der Fall ist, entfiillt. Es ist 
dies namentlich dann zu beachten, wenn .bei geringen Fensterhohen der 
horizontale ZusammenstoB in Augenhohe liegen und damit den Ausblick 
storen wiirde. 

~ 

•• ___ ..s.' _________________ 0 

c!J IS 

Abb. 276. Vertikalverbundscilicbefenster, System Ing. N i k 0 I au s, Wien. 

Die Fiihrung der Fliigel beim Horizontalschiebefenster erfolgt auf 
rollenden Metallstaben und gestattet nicht nur eine beliebige Verstellung 
im waagrechten Sinne, sondern auch geringe Neigungen von der Lot
rechten, wodurch sich sehr vorteilhafte Ventilationsmoglichkeiten er
geben. 

Als Beispiel fiir das Horizontalscbiebefenster !lei das "Azet-Patent
fenster" angefiihrt. 
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2. Fensterbeschliige. 
Die waagrechten und lotrechten Fliigelholzteile eines Fensterfliigels 

werden in jeder Ecke durch versenkte und geschraubte, allfallig genagelte 
Scheinhaken versteift. 

Die Befestigung der Fliigel erfolgt nach der Hohe des Fliigels mit zwei 
oder drei Bandern (NuB-, Aufsatz- oder Fischbiindern), deren Lappen 
einesteils m das Fliigelholz, andernteils in den Stock bzw. in die Ver
kleidung eingreifen. 

Zum VerschluB der Fliigel untereinander oder bei einfliigeligen Fen
stern zwischen Fliigel und Rahmen dienen Einlegestangen mit Zahn
trieben, mit oder ohne MittelschluB, Reibstangen, aufgesetzte oder 
versenkte Riegel und Reiber. Zur Betatigung der Verschliisse werden 
meist Messingoliven, Halboliven oder bei Reibstangen Ruder 
montiert. 

Nach auBen zu offnende Fliigel werden durch Ausspreizstangen, 
nach innen aufgehende auBere Fliigel durch Fensterschnapper gegen 
das SchIagen im Winde fixiert. Die inneren Fliigel nach auBen aufgehender 
Doppelfenster erhalten zur Feststellung Fensterspreizer. 

Oberlichtliiftungsfliigel werden durch Oberlichtscheren verschie
dener Bauarten (z. B. Viktoria und Zeus) betatigt und durch Oberlicht
schnapper und Fallen in geschlossener Lage fixiert. 

Fensterladen werden zumeist mit Kreuz- und Winkelbandern 
an Kloben befestigt; zur Feststellung der geoffneten Laden dienen in 
Ladenhalter eingelegte Leisten oder Ladensteller und Laden
fallen verschiedener Ausfiihrung. 

3. Eiseme Fenster (Stahlfenster). 
DIN 1001-1004. 

Stahlfenster sind den Witterungseinfliissen gegeniiber widerstands
fahiger als Holzfenster und gewahren infolge der geringen Abmessungen 
der Sprossen- und Rahmenprofile einen um etwa 25% hoheren Licht
durchlaB als Holzfenster gleicher GroBe. 

Die Fensterprofile erhalten gegen Rostbildung Rostschutz- oder 01-
farbenanstriche oder auch Feuerverzinkung. AlIe Drehpunkte werden 
zweckmaBig aus Bronze hergestellt. 

Bei Fabrikfenstern ist stets der Hauptteil der Fenster£lache fix aus
gebildet und ein kleinerer Teil der Flache als Liiftungs£liigel eingerichtet. 
Hauptsachlich Kipp-, Schwing- und Drehfliigel; seltener Klapp- und 
Wende£liigel. 

Liiftungs6ffnungen in industriellen und gewerblichen Stockwerks
bauten je nach Belegschaft und Dunst-, Staub- und Hitzeentwicklung 
1,8-3,5 m2 je 100 m2 Grundflache.1) Bei Kesselhausern wird in manchen 
Vorschriften gefordert, daB wenigstens ein Drittel der Fensterflache zum 
Offnen eingerichtet sein muB. 

1) Aus Heideck & Leppin: "Der Industriebau", Berlin: Julius Springer. 
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In ausgedehnten Hallen- und Flachbauten geniigt die Entliiftung 
durch seitliche Fenster nicht; es sind bei solchen Bauten auch Dach
entliiftungen (durchgehende, Einzelliiftungen oder Entliiftungsklappen). 
anzuordnen. 

Der Sprossenabstand bzw. die ScheibengroBe ist bei Fabrikfenstern 
nicht zu groB zu wahlen, da sonst die Reparaturkosten unverhaltnis
maBig hoch wiirden. Nach DIN sind die ScheibengroBen mit 18 X 25, 
25 X 36, und 36 X 50 em genormt. 

Abb. 277. Abb. 278. Abb. 279. Fenestra-Fenster. 

In der Ausbildung eiserner Fenster sind der Hauptsache nach zwei 
Ausfiihrungsarten zu unterscheiden: 

a) Winkeleisenrahmen mit Fenstereisen oder Winkeln als Sprossen
profile (Abb. 277), 

b) Winkeleisen- oder Spezialprofilrahmen mit eingesetzten fixen oder 
beweglichen Fliigehl, die gleichfalls aus Winkeleisen oder Sonderprofilen 
gebildet werden und in der Profilanordnung falzartige Anschlage er
moglichen. Abb. 278-280. 

Die Ausfiihrungsart a wird nur bei Industrie- und Werkstatten
bauten einfacher Ausstattung, bei Atelierfenstern und ahnlichen Fenster
verschliissen, die Bauart b bei besserer Ausstattung gleicher Objekte 
Bowie im sonstigen Nutz- und Wohnbau verwendet. 
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a) Der Fensterrahmen wird meist aus Winkeln 45 . 45 . 5 bis 50.50.6 
gebildet, die mit Flacheisenankern (Dollen) in die Mauern einge
bunden werden. .An diese Winkel sind die Fenstereisen oder Winkel
eisen als Sprossenprofile unmittelbar verschwei.Bt. Liiftungsfliigel 
schlagen in Falze, die aus Winkel- oder T -Eisen gebildet werden. 
Abb.277. 

b) Ein Stahlfenster (Kippfliigel) in gediegener Ausfiihrung fiir einen 
Werkstattenbau zeigt Abb. 278.1) 

FUr Wohnhausbauten, Schulen und Spitiiler besonders geeignet sind 
die einen sehr dichten Abschlu.B gewahrenden, aus geschweillten Spezial
walzprofilen hergestellten Stahlfenster, als deren bekannteste die 
Fenestra - Stahlfenster der Fenestra-Crittall-A. G. Diisseldorf, die 
Repal-Stahlverbundfenster der Repal-Stahlfenster G. m. b. H. in 
Leipzig und die KS-Stahlfenster von Johann Kromus in Wien ge-

Ahho 2800 Repal
V erbundfenster. 

nannt seien. 
Die Fenster konnen als einfache oder Ver

bundfenster, fix oder beweglich, nach au.Ben ode! 
nach innen ofienbar, mit oder obne Kampfer, 
mit oder obne Mittelpfosten und in beliebiger 
b£fnungsart sowie mit oder obne Sprossenteilung 
ausgefiihrt werden. 

So wie der R"ahmen- und Fliigelprofilbildung 
dieser Fenster und dem dichten Schlusse gro.Bte 
Aufmerksamkeit in der Ausbildung zugewendet 
wird, so ist auch das aus Messing oder Bronze 
hergestellte Beschlage auf das sorgfaltigste 
durchgearbeitet und sinnreich konstruiert; so 
gestatten z. B. besondere Reinigungsbander ein 

Verstellen und Abriicken nach au.Ben offenbarer Drehfliigel von der 
Rahmenkante und ermoglichen dadurch die bequeme Reinigung der 
au.Beren Glasflachen vom Innenraum. 

Die Verglasung liegt in Kittfalzen, die entweder in iiblicher Art 
oder mit Verwendung eigener gewalzter Kittrahmchen ausgefiihrt 
werden. 

Der Einbau der Rahmen erfolgt durch freies Einstellen derselben 
in die Mauero£fnung und Verankerung im Mauerwerk; die besondere°Art 
der Profilierung des Rahmens ergibt einen guten Halt fiir den anschlie.Ben
den Putz. Die au.Bere Abdichtung zwischen Rahmen und Sturz und Sohl
bank bzw. Gewande erfolgt mit Steinkitt. 

Um die Profile vor Rostbildung zu sichern, werden sie mit Rost
sch u tzfar benanstrichen oder auch mit Metallii berziigen im Metall
spritzverfahren versehen. 

Abb.279 zeigt den Vertikalschnitt eines einfachen Fenestra-Wobn
raumfensters, Abb. 280 den Sohlbankvertikalschnitt eines Repal-Verbund
fensters. 

1) Nach lng. Ferd. Kunz, Wien. 
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Stahlkelledenster . 

.Als Beispiel eines solchen sei auf das KS-Kelledenster VOn Kro
mus in Wien verwiesen, das aus einem im Mauerwerke verankerten 
Profileisenrahmen mit einem in Zapfenbandern drehbaren, nach innen 
offenbaren Gitterfliigel mit gelochtem Stahlblech und einem dahinter
liegenden Glasfliigel besteht. Der Gitterfliigel gestattet das Liiften und 
verhindert das Eindringen VOn Katzen, Ratten u. dgl., das Einsteigen 
und bOswilliges Einwerfen von Gegenstanden; der Glasfliigel ermoglicht 
den vollstandigen AbschluB; beim Kohleneinwurf ist die Glasscheibe 
durch den Gitterfliigel geschiitzt. 

I. Tiiren und Tore. 
ONORM B 5330, B 5331, DIN 1139-1141. 

Tiiren dienen fiir den Personenverkehr, Tore auch fiir die Durch
fahrt von Wagen. 

Einteilung nach: 
1. Dem Verwendungszwecke: Zimmertiiren, Wohnungseingangs

tiiren, Hauseingangstiiren, Nebenraumtiiren, Haustore, Garagentore, 
Fabriktore usw.; 

2. der Bewegungsart der FIiigel: Drehtiiren und ,-tore, Pendel
tiiren oder Spieltiiren, Schiebetiiren und -tore, Falttore (harmonika
artig zusammenfaltbar); 

3. den Baustoffen: Holztiiren und -tore, Eisentiiren und -tore, 
Glastiiren; 

4. dem Widerstande gegen Brandeinwirkung: feuerbestandige und . 
feuerhemmende Tiiren und Tore. 

Als feuerbestandig werden Tiiren bezeichnet, wenn sie einer 
Feuertemperatur VOn 10000 wenigstens eine halbe Stunde Widerstand 
leisten, selbstzufallend eingerichtet sind, in Rahmen aus feuerbestandigen 
Stoffen mit wenigstens 1,5 cm Falz schlagen und rauchsicher schlieBen. 

Als feuerhemmend gelten Tiiren aus hartem Holze. Tiiren aus 
weichem Holze werden als feuerhemmend betrachtet, wenn sie iiber 
einem Asbestbelag mit einem mindestens 0,5 mm starken Eis~nblech 
beschlagen sind, selbstzufallend eingerichtet erscheinen und mit feuer
hemmenden Gewanden und Schwellen ausgestattet sind. 

I. Holztfiren. 
Lattentiiren, Brettertiiren, gestemmte Tiiren, Sperrholz

tiiren. 
Abmessungen: Die TiirgroBe wird stets in der Durchgangslichte an

gegeben, also bei gehobelten StOcken in der Stocklichte, bei Tiiren mit 
Futter in der Futterlichte, bei Tiiren ohne Stock und ohne Futter in der 
Gewandelichte. 

Mohr, Hochbau. 17 



258 Tiiren und Tore. 

Einfliigelige Zimmertiiren werden meist 85 X 194 em oder 90 X 200 em, 
einfliigelige Nebenraumtiiren (Klosette, Speisekammern usw.) 65 X 194em 
und zweifliigelige Zimmertiiren 135 X 210 em und gr6Ber ausgefiihrt. 

1. Lattentiiren dienen nur untergeordneten Zweeken (Keller-. und 
Dachbodenabteile, Holzlegen, Einfriedungen usw.); sie bestehen aus 
24 X 50 mm oder 30 X 50 mm lotreeht stehenden Latten im Abstande 
glieh der Lattenbreite, die an zwei horizontale Riegel genagelt werden. 
Zur Aussteifung dient eine zwisehen die Riegel eingestemmte Strebe. 
Der Ansehlag erfolgt bei Lattentiiren meist in einem Eisenwinkel. Die 

Abb. 281. Abb.282. 

Befestigung der Tiirfliigel wird dureh Bander und Kegel unmittelbar am 
Mauerwerk oder an der Holzwand bewirkt. 

2. Brettertiiren mit einfaeher Bretterlage dienen gleiehfalls nur 
untergeordneten Zwecken; ihre Herstellung erfolgt durch stumpf oder mit 
Spundung oder mit Feder und Nut aneinandergestoBene Bretter auf 
einem aus eingesehobenen waagrechten Leisten und aus Streben gebildeten 
Geriist. Abb.281. Doppelt versehalte Brettertiiren werden insbe
sondere bei landliehen Bauten oft als Hauseingangstiiren verwendet und 
haufig sehr kunstvoll ausgebildet. Sie bestehen aus einer Blindtiir in 
der Art einfacher Brettertiiren mit Einschubleisten und dariiber in diago
naler Richtung angeordneten aufgenagelten oder aufgesehraubten 18 bis 
24 mm starken, meist 10-15 em breiten Brettern (Sta btiiren). Abb. 282. 
Eine andere Ausfiihrung zeigt auf einer Blindtiir jalousieartig einander 
iibergreifende Bretter mit oder ohne Rahmen (Jalousietiiren). Der 
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Anschlag der Bretterturen erlolgt fUr untergeordnete Zwecke haufig in 
das gemauerte oder Steingewande, bei besseren Zwecken dienenden 
solchen Tfuen in einen Falz des Stockes. 

3. Gestemmte Turen bildeten bis vor wenigen Jahren die Regel
ausbildung aller Zimmerturen; gegenwartig erscheint ffu dieselben 
Zwecke haufig die Sperrholztfu. 

Die Flugel der gestemmten Tfuen bestehen aus einem meist etwa 
12 bis 15 cm breiten Rahmen aus Langs- und Querfriesen und aus 
Full ungen, die in Nuten der Frise eingreifen, wodurch allfalligen Form
anderungen giinstig begegnet wird. Nach der Zahl der Fiillungen eines 
Flugels unterscheidet man Ein-, Zwei-, Drei- usw. Fullungstfuen. 

Die Fiillungen werden entweder aus einzelnen Brettern zusammen
gesetzt und in einheitlicher Starke oder mit aufgesetzten Platten aus
gefiihrt oder aber aus Sperrholzplatten gebildet. Geringststarke der 
Bretterlullung 15 mm, der Sperrholzfullung 6 mm. Die Frieskanten rings 
um die Filllungen sind entweder einfach abgefast oder mit 
verschiedenerlei Profilen, den sogenannten KehlstoBen ver
sehen. Wohnungseingangstiiren und Haustore werden haufig 
mit uberschobenen Fullungen (Abb. 283) ausgefUhrt, um eine 
Schwachung der Holzstarke zu vermeiden und damit die Ein
bruchsicherheit zu erhohen. Bei der Austeilung der Quer
friese ist auf den Einbau der Drucker bzw. des Schlosses 
Rucksicht zu nehmen und jedenfalls zu vermeiden, daB die 
Zapfenverbindung zwischen den Quer- und Langsfriesen 
durch den Einbau des Schlosses beschadigt werde. Nor
male Druckerhohe tiber FuBboden 1,10 m. Friesstarke 
fUr EinstemmschlOsser nicht unter 35 mm. 

Abb. 283. 

Das Traggerippe fUr die Turflugel wird in Osterreich fast ausnahmslos aus 
den 50-60 mmstarken Turst6cken (Zargen) gebildet, die bei Wanden bis 
25 cm Starke einheitlich durchlaufen, und gehobelt, je nach dem Wand
baustoff, um 1-3 cm breiter als die Wanddicke ausgefiihrt werden. Bei 
Mauerstarken uber 25 cm werden zwei rauhe Stocke von je 50 X 95 mm 
ausgefUhrt und die Leibung mit einem Fu t ter verkleidet. Die Tfu
stocke bestehen aus den beiden Seitenteilen, dem Sturz und der Schwelle; 
sie werden mittels an der Schwelle, am Sturz und in der Mitte der Seiten
teile angeordneter, zirka 10 cm langer Verkopfe, im Mauerwerke verankert. 
Die Schwelle lauft unter dem FuBboden durch; bei wechselnder FuB
bodenausbildung zu beiden Seiten des Tfudurchganges sowie bei er
wUnschtem Anschlag an der Schwelle (Wohnungseingangstfuen) werden 
25 mm starke meist eichene IDld etwa 15 mm uber den FuBboden vor
tretende FuBtritte angeordnet, deren Kanten zweckmaBig durch Metall
win~el zu schutzen sind. Aus 50 X 50 bis 80 X 80 mm starken Staffeln 
hergestellte Stocke fUhren in Osterreich die Bezeichnung Parapet
stocke. 

Der seitliche Anschlag des Flugels und der Anschlag am Sturze wird 
aus einem Falze zwischen Stock bzw. Futter und der meist 25 mm 
starken Verkleidung (Bekleidung) gebildet. Verkleidungen an der 

17* 
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Fliigelseite werden als Falzve.rkleidungen, Verkleidungen an der 
fliigelfreien Seite als Zierverkleidungen bezeichnet. 

Die Abb. 284 a zeigt die in cJsterreich iibliche Ausbildung einer 

a.) 

f.1Q -+ 

b) 

t 

Abb. 284. 

(50 

c) 

einfliigeligen Zimmertiir in 
einer 12 cm Ziegelmauer mit 
Weichholzfilllung im Grund
riB, Abb. 284 b die grund
riBliche Anordnung in einer 
38 cm Mauer mit Futter 
und Sperrholzfilllung und 
Abb. 284 c den H6henschnitt 
zu Abb. 284 a.1) 

Bei zweifliigeligen Tiiren 
wird der StoB der Fliigel 
durch eine Schlagleiste 
gedeckt. 

Bei unsymmetrischen 
zweifliigeligen Tiiren kommt 
die Schlagleiste aus der 
Tiirachse zu liegen; zur 
Wahrung des symmetri
schen Bildes wird dann eine 
zweite, sogenannte falsche 
Schlagleiste angeordnet. 

Ins Futter aufge-
hende Tiiren nennt man 

solche, deren Fliigel in die Tiirnische aufgehen, Tapetentiiren solche, 
deren Fliigel einseitig glatt, mit der Wand fliichtig verlaufen und in 
gleicher Weise wie die Wand behandelt werden (Tapeten, Malerei). 

10 1m Deutschen Reiche werden·Zargen 
o nur selten verwendet; meist werden dort 

die Innentiiren mittels Futter und Ver
kleidungen an seitlich in die Maue~ 
verankerte Dii bel und am Sturze an 
ein Uberlagsholz angeschlagen. Die 
Eichenholzdiibel erhalten meist die 
Breite und Lange eines halben oder 
eines ganzen Ziegels kleinen Formates 
und die Starke von 8-8,5 cm, um fest 

Abb. 285. in das Mauerwerk eingebunden werden 
D ~ Holzdiibel; Darstellung im halben zu k6nnen. Erforderlich sind mindestens 

Ma13stabe der Hauptfignr. 
je drei Diibel an jeder Langsseite; bei 

gr6Beren Mauerstarkt)ll liegen die Diibel langs der Mauerfluchten, laufen 
also nicht durch die ganze Mauerstarke durch. Abb.285 zeigt eine iiber
falzte Tiir nach DIN 1141 und einem der vorerwahnten Diibel. 

1) Nach ONORM B 5330. 
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.An Stelle der holzernen Tiirstocke oder der an Mauerdiibel befestigteu 
Futter und Verkleidungen treten in neuerer Zeit haufig Stahl tiir
zargen, die aus gepreBten Stahlblechen verschweiBt werden und die 
Bander ebenfalls angeschweiBt erhalten. Feste oder verstellbare Anker 
dienen zur Befestigung der Zargen im Mauerwerke. Zur Montierung 
werden die Zargen gleichzeitig mit dem Mauerwerke versetzt, dicht mit 

~---T----' . 
~ /::. ~ 

~-----1-------
Anker 

Mortel hintergossen und im FuBboden 
verankert. Die Stahlzargen werden in 
verschiedenen Typen und GroBen her
gestellt (ONORM 65 X 194, 85 X 194, 
ferner 65 X 210, 85 X 210, 120 X 220, 
150 X 220) und als Umfassungszargen 

a.) 

~~ (Abb. 286a), Eckzargen (Abb. 286 b) 
"It~ und als Pendeltiirprofile geliefert. 

Die Abbildurtgen zeigen Stahlzargen in 
1.1 -9-? ~ der Ausfiihruug der Eisenwerke Vogel 

+--- fOS 

Abb. 286. 

& Noot, Wien-Wartberg. 
Sperrholztiiren bestehen im we-

t sentlichen aus einem Blindrahmen aus 
Langs- und Querfriesen verlaBlich trocke

I:! nen Holzes, mit beiderseitig aufgeleimten, 
I meist 4--6 mm starken, 5-7lagigen 
t Sperrholzplatten aus Erlen- oder Buchen-

l:l~ b) ~ a.) 

± ., -* ~ I ... 
Abb. 287. 

holz. Die Rahmenfriese sind 8-12 cm breit und meist 4 cm stark, 
die Zwischenfriese zirka 6 cm breit; die Gefachausbildung soIl kleine 
Felder ergeben. Gewisse Vorsicht ist an den Fliigelkanten geboten, 
wenn die Sperrholzplatten iiber den ganzen Fliigel reichen. Abb. 287 b. 
Gut bewahrt hat sich in dieser Hinsicht die Ausbildung nach Abb. 287 a. 

II. Holztore. 
Sie sind bei Haustoren in der Fliigelausbildung den verdoppelten 

Brettertiiren oder den gestemmten Tiiren mit iiberschobenen Fiillungen 
ahnlich, jedoch in groBeren Holzstarken, 6 cm und mehr, gehalten. 
Der Stock ist gleichfalls starker (80 X 160 mm und mehr) und mit 
Bankeisen oder Dollen im Mauerwerke verankert; die Schwelle fehlt. 
GroBe Tore im Industriebau fiir Lastfuhrwerkverkehr erhalten Licht
maBe von 3 X 3,5 m und 3 X 4 m, fiir besonders schwere und hoch
beladene Lastfuhrwerke 3,5 X 4,5 m. Die Ausfiihrung solcher TorI? er
folgt jedoch heute zumeist aus Stahl. 
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III. BeschHige der Tiiren und Tore. 
Die bewegliche Befestigung del' Drehfliigel vermitteln bei Latten

und Brettertiiren Lang- und Kreuzbander mit Stiitzkegeln, bei ge
stemmten Tiiren und Sperrholztiiren Stift auf Stift laufende NuBbander 
odeI' Aufsatzbander, die zu dritt fiir jeden Fliigel entweder in die 
Fliigel bzw. den Stock (Futter) eingestemmt odeI' aufgeschraubt werden; 
bei groBen Torfliigeln erfolgt die Drehung auf Zapfen mit Pfannen 
(unten) und mit Zap fen in Halsbandern (oben). Pendeltiiren sind 
mit Spiralfederbandern beschlagen. Schiebetiiren und -tore gleiten 
in Laufwerken mit Kugeln odeI' Rollen, Falttore sind in Rollwagen 
drehbar aufgehangt und unten gefiihrt. Feststehende Fliigel zweifliigeliger 
Tiiren erhalten zur Feststellung lmten und oben Kanten- bzw. Sicher
heitskantenriegel. Als Schlosser gelangen hauptsachlich Einstemm
schlosser (in den Fries eingestemmt) zur Anwendung, die sowohl die 
Driickerfalle als auch die SchloBriegel umfassen; Aborttiiren erhalten 
besonders ausgebildete Einstemm-AbortfallenschlOsser. Zur Be
tatigung del' Fallen dienen die Driicker (Eisen, Messing und Nickel
Kupfer-Zink-Legierungen), zur Uberdeckung del' Friesdurchlochungen 
die Langschilder, SchloBschilder und Rosetten. Bei Tiiren min
derer Ausstattung und geringer Friesstarken odeI' Tiiren bestimmter 
Stilgattungen werden statt del' Einstemmschlosser KastenschlOsser 
aufgesetzt. Zur Vermittlung eines selbsttatigen SchlieBens del' Tiiren 
dienen die TiirschlieBer. 

IV. Eisentiiren und -tore (Stahltiiren und -tore). 

Die bei Tiiren mancherlei Zweckbestimmung geforderte Feuersicherheit 
laBt an die Stelle des Holzes den Stahl treten. Als feuerhemmend 
sind alle eisernen Tiiren in entsprechend feuerhemmenden Gewanden als 

p 

p 

p 

Abb. 288. 

feuerbestandig nur solche Stahl
tiiren zu verstehen, die aus einem 
doppelten Blechmantel mit zwischen-

~ gelagerten feuerbestandigen Fiill
stoffen bestehen und rauchsicher 
schlieBen. 

Einfache Stahl blech tiiren, 
wie sie, wenn eine feuerbestandige 
Ausfiihrung durch die BehOrde nicht 
gefordert ist, in Magazinen, Werk-

P = Pratze, B = Band, F = Flachenbesatz, statten, Maschinen- und Kessel
V = Versteifung, L: 30.30.4. 

hausern, Transformatorenstationen, 
Schaltanlagen, Wasserwerken, Schmieden und Walzwerken usw. ausgefiihrt 
werden, bestehen aus entsprechend versteiften L- odeI' J-Eisenrahmen 
mit einfachen odeI' doppelten Stahlblechmante"[n von 1,5-2 mm Starke. 

Die Tiirrahmen werden aus L-Eisen gebildet, die durch Pratzen im 
Mauerwerke verankert sind. Abb.288. 
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StahlgepreBteTiirenzeigeneinengepreBtenHohlrahmen (Abb. 289a) 
mit einem eingeschweiBten oder eingenieteten Mittelblech oder fiir unter
geordnete Zwecke auc,lt mit offenen Profilen. Abb. 289 b. 

Zur ErhOhung der Isolierfahigkeit konnen bei solchen Tiiren auch 
statt des einen Mittelbleches zwei 
Bleche mit einer isolierenden Zwi
schenschicht, z. 13. Asbest, angeord
net werden . 

...c::>-
a) 

Abb. 289. 
-

Abb.290. 

Feuerbestandige Tiiren bestehen aus zwei Stahlplatten, die auf 
einem Walzprofilrahmen verschweiBt oder vernietet sind und deren 
Hohlraum durch Platten aus Kieselgur oder mit sonstigenfeuerbestandigen 
Baustoffen ausgefiillt ist. Die Abb. 290 zeigt den schematischen Grund
riB einer solchen Tiir. 



Dritter Abschnitt. 

Grundbau. 

I. Allgemeines. 
Dem untersten Teil eines Bauwerkes, dem Fundament oder dem 

Grundbau, fallt die Aufgabe zu, den vom Bauwerke ausgeiibten Druck 
mogIichst gleichmaBig auf den Boden zu iibertragen. GeMudeteile mit 
erhebIich groBeren Lasten als andere Teile des GeMudes (z. B. Fabriks
schornsteine, Tiirme, groBe Wasserbehalter, schwere Maschinenfunda
mente) sind zur Vermeidung von Rissebildungen im Grundbau unab
hangig von den anderen Teilen zu fundieren. 

Die Wahl der Griindungsart und die Gestaltung des Grundbaus selbst 
wird im wesentIichen durch die Auflast sowie durch die Beschaffenheit 
und die Tragfahigkeit des Bodens bestimmt. 

1m allgemeinen begniigt man sich haufig damit, die Bodenbeschaffen
heit festzustellen und aus dem Vergleiche mit den an anderen Stellen 
gleicher Bodenart gewonnenen Erfahrungen die Folgerungen zu ziehen. 
Sofern sich solche Schliisse ledigIich auf die auBere AhnIichkeit der 
Bodenarten stiitzen und die Struktur, die Kornung, das Porenvolumen, 
den Wassergehalt und viele andere die Tragfahigkeit beein£lussende 
Gestaltungsmomente auBer Betracht lassen, kann ihnen wohl kaum 
ein hOherer Grad von VerlaBIichkeit zugebilligt werden. Es ist die 
Aufgabe der "Erdbaumechanik", die wissenschaftIichen Grundlagen 
fUr neue Wege einer verlaBIichen Beurteilung des Untergrundes zu 
schaffen. . 

Nach DIN 1054 kann die zulassige Bodenpressung in. einer 
frostfreien Tiefe (in unseren Gegenden wenigstens 90 cm) und bei einer 
Machtigkeit der Bodenart von mindestens 2 m mit folgenden Erfahrungs
werten in kgJcm2 angenommen werden: 

A. Nicht gewachsener Boden ............................. 0,2-1,5 

B. Gewachsener Boden 
Ii) Feinsand .............................................. 1,5 

b) Mittelsand festgelagert; trockener Lehm und Ton; Kies mit 
Schichten geringen Sandgehaltes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,0 

c) Grobsand, Kies, fester trockener Mergel .. ... .. ... ... .. ... 4,5 
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d) Fester Fels: 2/3 der ffir das betreffende Gestein zulassigen 
Druckbeanspruchung, also etwa 
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Basalt ...... : ......................................... 30,0 
Granit ................................................ 25,0 
Porphyr ............................................... 20,0 
Marmor ............................................... 15,0 
Sandstein ............................................. 10,0 

Liegt die Griindungssohle tiefer als 2 m unter Gelande, dann darf 
die zulassige Belastung um die Pressung erhoht werden, die durch die 
dauernd fiber der Bausohle lagernde Bau:masse ausgefibt wird. 

Die obigen Angaben gelten lediglich unter der gestellten Voraussetzung 
der Trockenheit und konnen durch vielerlei Begleitumstande oft erheb
liche Beeinflussungen im ungfinstigen Sinne erfahren, wenn beispielsweise 
Feinsand von einem bewegten Grundwasser durchzogen oder etwa die 
im Ton oder Lehm eingeschalteten Sandschichten Wasser fiihren u. dgl. 

II. Priifung des Baugrundes. 
Die Feststellung der Bodenbeschaffenheit und der Tragfahigkeit er

folgt durch die Prfifung des Baugrundes. 

Sie wird bewirkt durch: 
1. Herstellung von Probegruben (Schiirflochern) von 1,5-2 m2 

und mehr Bodenflache. Derlei Untersuchungen konnen bei groBeren 
Tiefen und lockerem, eine Aussteifung erfordernden Boden sowie bei 
notwendig werdender Wasserhaltung sehr" teuer zu stehen kommen; sie 
werden daher meist auf geringere Tiefen (bis etwa 5 m) beschrankt. 

2. Sondier- oder Visitiereisen; es sind dies 20-50 mm starke, 
etwa 2-4 m lange, zugespitzte Eisenstangen, die in den Boden gedrfickt, 
durch den auftretenden Widerstand, Schliisse fiber die Bodenbeschaffen
heit zulassen. In die Stange schrag abwarts gebohrte Locher (Taschen) 
fordern beim Hochziehen Bodenproben zutage, die ebenfalls ein Bild der 
Bodengestaltung ergeben. 

3. Bohrungen, wenn anzunehmen ist, daB bei festerem und zaherem 
Boden ein guter Grund erst in groBeren Tiefen zu erreichen ist oder bei 
weichem Boden ein solcher in 2-3 m Tiefe vermutet wird. 1m ersten 
Fane werden Spiralbohrer oder Loffelbohrer (Schapper), in Ton und Lehm 
Zylinderbohrer von 15-30 cm0 und zum Zertrfimmern einzelner 
groBerer Steine MeiBelbohrer in Verbindung mit dem Bohrge::;tange ver
wendet. 

Ffir weichen Boden eignen sich auch die einfach zu handhabenden Teller
bohrer. 

In wasserdurchtranktem Boden kommen Ventil- oder StoBbohrer 
zur Anwendung. 

In losem Boden und in wasserffihrenden Schichten werden rund 
5 mm starke Futterrohre mit einem etwa 10 mm groBeren Durchmesser 
als der Bohrer bis zu 5 m Lange verwendet, um das Einstfirzen des Bohr-
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loches zu verhindern. Bei groBeren Tiefen werden die Futterrohre gestoBen 
und durch Muffen und Rohrklammern verbunden. 

Die Bohrungen werden gleichmaBig auf die Baustelle verteilt, die Bohr
locher eingemessen und in einem Plan vermerkt und fur jedes Bohrloch 
die angetroffene Bodenart mit Angabe der Bohrtiefe, der Ordinate und 
der Machtigkeit in einem Bohrverzeichnis vermerkt. Auf Grund der 
Aufzeichnungen lassen sich sodann ein ubersichtliches Bild gebende 
Schichtenplane des Bodens herstellen. 

4. Bodenprufgerate (z. B. System Wolfsholz, System Stern, 
System Manoschek), bei welchen aus der Eindringungstiefe belasteter 
Stempel auf die Tragfahigkeit geschlossen wird. 

5. Pro be belastungen. Zur Durchfiihrung werden etwa 1-2 m2 

groBe Betonplatten durch Mauerkorper und eiserne Trager mit der 
wenigstens 1,5fachen beabsichtigten Auflast belastet und das Einsinken 
durch Nivellierung festgestellt. 1m Hinblick auf die haufig gemachten 
Erfahrungen, daB sehr geringen und belanglosen Senkungen in den 
ersten Tagen recht erhebliche Einsenkungen im Verlauf einiger Wochen 
folgten, ist es notwendig, den Zeitfaktor zu berucksichtigen und solche 
Probebelastungen mindestens durch 2-4 Wochen zu beobachten. 

6. Probepfahle. Die gezogenen SchluBfolgerungen fuBen einesteils 
auf der Reibung zwischen Pfahl und Erdreich und anderseits auf dem 
Widerstande, den die Pfahlspitze unter der Rammung oder der Auflast 
im Boden findet. Die Schaulinie der Einsenkung ergeben die Senkungs
kurven, aus denen die Erdbaumechanik die Senkungsziffern ableitet. 

III. Griindungsarten. 
Das Fundament muB eine solche Flachenabmessung erhalten, daB 

der yom Bauwerke ausgeubte Druck die zulassige Bodenpressung nicht 
uberschreitet. 

Je nach der Tiefe, in welcher eine solche Flachenverbreiterung von 
konstruktiven und wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus vorgenommen 
wird, sind 1. Flach- und 2. Tiefgrundungen zu unterscheiden. 

1. Flacbgriindungen. 

Flachgriindungen werden ausgefiihrt, wenn die zulassige· Boden
pressung in der Hobe der Kellersohle oder nahe derselben (bei nicht 
unterkellerten Gebauden nach Erreichung der frostfreien Tiefe) nur eine 
geringe Verbreiterung der Grundmauern erfordert (natiirliche Griindung) 
oder wenn die Druck- und Bodenverhaltnisse bei geringen Fundament
verbreiterungen das Aufsuchen groBerer Tiefen und damit solche Kosten 
verursachen wiirde, daB ein auch betrachtlich verbreiterter Grundbau 
in der Hohe der Kellersohle immer noch wirtschaftlicher erscheint, als 
in die Tiefe zu gehen. 

Die einfachste Art der Flachgriindung ist die 
a) abgetreppte Fundamen tver brei terung. Sie wird ausgefiihrt, 
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wenn die Gebaudelast, bezogen auf die Flacheneinheit, nicht wesentlich 
groBer ist als die zulassige Bodenpressung. 

Unter Umstanden kann von einer Verbreiterung ganz abgesehen 
werden, wenn die Relation zwischen Last- und Bodenpressung dies 
zulaBt. 

Der durch einfache Verbreiterung der Grundmauern aufzubauende 
Fundamentkorper kann in Ziegeln und Zementmortel, in gemischtem 
Mauerwerk und Zementmortel, in lagerhaften Bruchsteinen und Zement
mortel oder in Beton in der Regel im Mischungsver
haltnis 1: 8 bis 1: 12. hergestellt werden. Reines 
Ziegelmauerwerk im Fundamente leidet durch die Erd
feuchtigkeit. 

Die Druckiibertragung kann bei Ziegeln unter 
einem Winkel von etwa 70°, in Beton unter einem 
solchen von etwa 60-45° angenommen werden. 
Diesen Winkeln entsprechen bei Ziegeln Abtrep
pungen von 1/4-Steinlange Breite zu drei Schichten 
als Hohe. Die unterste Schicht wird meist um zwei 
Scharen starker ausgefiihrt (Kreuzscharen). In Beton 
erfolgt die Abtreppung den ·angegebenen Winkeln 
gemaB. 

In sehr vielen Fallen wird es nicht notig sein, 
eine mehrmalige Abtreppung vorzunehmen. Beispiele 
hierfiir: Nichtunterkellertes Gebaude, geringe Be
lastung, guter Baugrund. Abb. 291 a. Oder unter
kellertes Gebaude, geringe Belastung, guter Bau-
grund. Abb. 291 b. . 

Steht die zu fundierende Mauer an der Nachbar
grenze, so muB die ganze Fundamentverbreiterung 
nach innen gelegt werden. Fundamente von Mauern, 
deren Fluchten in der Baulinie stehen, diirfen nach 
der Bauordnung fiir Wien 20 cm iiber die Baulinie 
hervortreten. 

Bei lotrechten Lasten und mittigem Lastangriff 
Abb. 291. 

ist die Bodenpressung (J = ~, wenn P die gesamten Lasten und F die 

Flache des Fundaments bedeuten. 
In der Regel denkt man sich bei Mauern einen Streifen von 1 m Breite 

herausgeschnitten und stellt die Untersuchung fiir diesen Streifen auf. 
Siehe Rechnungsbeispiel auf S.75. 

b) Schwellrost. Liegt derselbe nahe der Kellersohle, wie dies meist 
der Fall ist, so ist er als Flachgriindung zu betrachten (Regelfall); der 
Rost kann aber auch in Tiefen angeordnet werden, die,. wenn auch nicht 
betrachtlich, den Rost unter Umstanden als eine Tiefgriindung ansprechen 
lassen. 

Wie alle Holzfundamente, muB auch der Schwellrost wenigstens 
30 cm unter dem niedrigsten Grundwasserspiegel liegen. 
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Schwellroste bestehen aus meist 16--24 cm starken, auf den Bau
grund verlegten Querschwellen aus Fohren-, Fichten- odeI' Tannenholz 
und kreuzweise dariiber angeordneten 20-30 cm starken Langschwellen. 
Abstande etwa 1-1,5 m bzw. 0,6-1 m. Die Zwischenraume werden mit 
Kies ausgefiillt odeI' ausbetoniert. QueI' uber die Langschwellen werden 
8-10 cm starke Bohlen verlegt, auf welchen dann del' Fundamentkorper 
aufgebaut wird. Wahrend der Arbeit ist die Baugrube mit einer Spund
wand -zu umschlieBen und vom Wasser freizuhalten. 

Holzrostgriindungen kommen derzeit hauptsachlich nur fiir holz
reiche Gegenden in Betracht; in denen die Zufuhr anderer Baustoffe 
hohe Kosten verursacht. Die Ausf-iihrung von Holzfundamenten ist bei 
bleibenden Bauten im Wiener Gemeindegebiete verboten. 

c) Sandschuttungen werden insbesondere in Moorboden ange
wendet, in denen Betongriindungen wegen del' chemischen Angriffe des 
Bodens vermieden werden mussen. Starke del' lagenweise einzubringenden, 
gewalzten odeI' gestampften Schutt~g 1-3 m. Einschlammen und Ab
pumpen des Wassers.unter del' Bausohle erhoht die Dichte del' Lagerung. 
Druckverteilung im Trockenen etwa 50° und unter Wasser etwa 65°. 
Allialligem Ausein~nderflieBen des Sandes im Grundwasser ist durch die 
Errichtung von Spundwanden zu begegnen. 

d) PIa ttengrundungen. Grund pIa tten aus Mauerwer k odeI' aus 
Eisenbeton. Mauerwerkgrundplatten werden als umgekehrteKappenge
wtilbe (Kontergewolbe) zwischen gegenuberliegenden Mauern oder 
zwischen gleichfalls umgekehrten Gurtbogen unter del' Grundflache des 
ganzen Gebaudes ausgefiihrt. Die Gewtilbezwickel werden VOl' Ausfiihrung 
del' Wolbungen ausgemauert und die Unterlagen del' Gewolbeplatten meist 
aus zwei Flachschichten gebildet. Wo die Gewolbeschube nicht durch be
nachbarte Felder ausgeglichen werden, sind VerschlieBungen vorzunehmen. 

Die Mauerwerkgrundplatten wurden durch solche aus Eisenbeton fast 
vollig verdrangt. 

Bei Ausfiihrung in Eisen beton konnen die Platten entweder nul' 
unter den Mauern odeI' als durchgehende Grundplatten -hergestellt werden. 
Letztere Ausfiihrung wird auch dann am Platze sein, wenn die Breiten del' 
unter den Mauern angeordneten Platten solche Abmessungen erhielten, 'liaB 
zwischen den Platten nur verhaltnismaBig schmale Freistreifen verblieben. 

Die Bewehrung del' Platten liegt unter den Mauern rechtwinkelig 
zur Mauerrichtung, in Verstarkungsrippen unter Mauern in deren Langs
richtung; bei Platten zwischen Mauern liegen die Eisen von Auflager zu 
Auflager und im Sinne del' von unten erfolgenden Belastung oben, an 
den Einspannstellen unten. 

Bei groBen Spannweiten Unterteilung del' Platten durch Rippen. 
Starke del' Platten um etwa 10 cm groBer als rechnungsmaBig erforderlich 
ist, um einem alliailigen Herausdrucken del' Bewehrung in die Erde 
vorzubeugen. Durch doppelte und kreuzweise Armierung lassen sich 
geringere Plattenstarken erzielen. 1m Grundwasser ist entsprechende 
Wasserhaltung unter der Fundamentsohle bis etwa 10 Tage nach Fertig
stellung des Grundkorpers erforderlich. 
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Bei Vorhandensein von Schadwassern ist der Auswahl des Zementes 
groBte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Eisenportland- und Schmelz
zemente haben sich in solchen Fallen widerstandsfahiger als Portland
zement erwiesen. Schwefelsaurehaltiges Wasser zerstort alle Zemente. 

2. Tiefgriindungen. 

Sie kommen im Rochbau in Betracht, werm die zulassige Boden
pressung in der Rohe der Kellersohle oder nahe derselben zu gering ist, 
urn die Auflast aufnehmen zu konnen und aus konstruktiven und wirt
schaftlichen Griinden zweckmaBiger erscheint, den tragfahigen Grund 
in groBerer Tiefe aufzusuchen, als in der Rohe der Kellersohle erhebliche 
Fundamentverbreiterungen vorzunehmen. 

Zu den Tiefgriindungen zahlen: Grundpfeiler, Pfahlroste, Brun
nengrundu.ngen, Senkkasten- und Druckluftgrundungen. 

Immer ist in diesen Fallen der Grundbau in Pfeiler aufge16st, die ent
weder von unten aufgemauert, von oben versenkt oder als Pfeiler kleinen 
Querschnittes (Pfahle) nach verschiedenen Methoden in den Boden ab
gesenkt werden. 

a) Grundpfeiler. 

Es sind dies von unten aufgemauerte Pfeiler, die mit ihrer verbreiterten 
Sohle auf tragfahigem Grund stehen, unter den Gebaudedecken und 
Mauerpfeilern angeordnet und durch Eisenbetonunterzuge, eiserne Trager 
oder gemauerte Gurtbogen derart verbunden werden, daB auf diesen 
Tragkonstruktionen das aufgehende Mauerwerk errichtet werden konne. 
Fur den Aufbau der Grundpfeiler ist eine entsprechende Ausschachtung 
des Bodens erforderlich, die bei groBeren Tiefen und allialIig noch hinzu
tretender Wasserhaltung mit erheblichen Kosten verbunden sein kann; 
die Rohe der Pfeiler erfahrt hierdurch eine wirtschaftliche 
Einschrankung. 

Treten die PfeilerfiiBe nahe aneinander oder erscheint es 
aus Griinden gleichmaBiger Druckverteilung wunschenswert, 
so konnen die einzelnen 'Pfeiler an der Sohle durch Gurt
bogen (verkehrte Gurten) oder Eisenbetonbalken verbunden 
werden. 

b) Pfahlroste. 
ex) Rolzpfahle (Rolzpiloten). 

Meist Kiefer. Larche, Fichte oder Eiche und Buche; 
Durchmesser 25-35 cm, in Sonderfallen bis 45 cm. Langen Abb. 292. 

bis etwa 20 m, in Einzelfallen auch bis 25 m. Die runden 
Pfahle werden am Zopfende mit einer Spitze versehen, deren Lange 
etwa den doppelten Durchmesser betragt; bei steinigem Boden Be
wehrung der Spitze mit eisernen Pfahlschuhen (Abb.292). 

Die Versenkung erfolgt durch Rammen, unter Umstanden unter 
gleichzeitigem Einspulen oder, wenn Erschutterungen vermieden werden 
mlissen, durch Einschrauben der Pfahle. Rierzu werden mit Gewinden 
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versehene Sehraubensehuhe, die an der Pfahlspitze befestigt werden, 
verwendet. 

Erfolgt die Versenkung dureh Rammen, so sind die Pfahlkopfe dureh 
etwa 20 mm starke Eisenringe vor Zersplitterungen zu sehiitzen. 

Abstand der Pfahle je naeh Bodenart etwa 1 m. 
Naeh erfolgter Versenkung Absagen der Pfahle in einer waagreehten 

Ebene und Aufsetzen eines Sehwell- (bei leiehten Bauten unter Umstanden 
aueh eines Bohlen-) Rostes oder Aufstampfen einer 70-100 em hohen 
Betonplatte, in welehe die Pfahle noeh etwa 30 em eingreifen. Wie bei 
allenHolzgriindungen,iststrenge zu beaehten, daB alleHolzteilewenigstens 
30 em unter dem niedrigsten Grundwasserstand liegen miissen. 

1m Seewasser stehende Holzpfahle sind dureh Trankungen oder Um
hiillungen vor Sehadlingen zu sehiitzen. 

{J) Beton- und Eisenbetonpfahle. 

Wo aggressive Stoffe im Boden zu gewartigen sind, kalkarme Zemente 
verwenden! 

Naeh der Art der Herstellung unterseheidet man Fertigpfahle und 
Ortpfahle. 

Fertigpfahle werden als fertige und entspreehend erhartete (Er
hartungszeit 6-8 Woehen)l) Pfahle versenkt, Ortpfahle dureh das Aus
fiillen oder Ausstampfen im Boden gesehaffener Hohlraume an Ort und 
Stelle hergestellt. Fertigpfahle haben den Vorteil, daB sie, den jeweiligen 
Verhaltnissen angepaBt, vollkommen genau naeh der angestellten Be
reehnung sowie unter verlaBlieher Uberwaehung des Arbeitsganges her
gestellt werden konnen und erst im abgebundenen und erharteten Zustande 
mit dem Boden und seinen unter Umstanden sehadliehen Einfliissen in 
Beriihrung kommen; gegen ihre Verwendung spreehen die umstandliehe 
Handhabung namentlieh groB bemessener Pfahle, die Gefahr der Besehadi
gung beim Transporte, die den Arbeitsfortsehritt behindernde Ablagerungs
zeit und die dureh das allfallig erforderliehe Absehneiden (Abkappen) 
der Pfahle hinzutretende Arbeitsersehwerung. Ortpfahle gestatten ein 
flieBenderes Fortsehreiten der Arbeit, vermeiden die unhandliehe Zufuhr 
und Versenkung, gestatten aber eine weniger verlaBlieh iiberpi'iifbare 
Herstellung und bringen bei manehen Verfahren den noeh nieht abge
bundenen Beton in unmittelbare und sofortige Beriihrung mit dem 
Boden, wodureh bei aggressiven Bodenbestandteilen sehadliehe Beein
flussungen erfolgen konnen. 
Fertigpfahle. 

Sie erhalten einen meist vieleekigen Quersehnitt (5-, 6- oder 8-eekig) 
und Langen bis zu 8-10 m (allfallig Aufpfropfen). Durehmesser etwa 
25-40 em und in Sonderfallen aueh mehr. Die groBten Eisenbeton
Fertigpfahle wurden beim Hafenbau in Madras verwendet, wo quadratisehe 
Pfahle mit einer Quadratseitenlange = 63,5 em, Lange = 36,6 m und 

1) Bei Verwendung von hochwertigem Zement und Schmelzzement 
laSt sich die Erhartungszeit verkfuzen. 
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Gewicht = 24 t pro Pfahl versenkt wurden. (Aus: Die Grundbautechnik 
und ihre maschinellen Hilismittel von Hetzell-Wundram.) 

Die Herstellung der Fertigpfahle erfolgt liegend; Bewehrung aus 
15-30 mm Langseisen, die an der Pfahlspitze in einen Stahlkorper ein
greifen (Abb. 293) und aus einer Querbewehrung von 
5--6 mm 0 in 20-25 cm Abstand; gegen den Kopf 
und die Spitze verringern sich die Abstande der 
Biigel. 

Das Versenken erfolgt durch Rammen (Eisenramm
hauben am Pfahlkopf)· bei meist gleichzeitigem Ein
spiilen mit Druckwasser (5-12 Atm.). 

Der Abstand der Pfahle richtet sich nach deren 
Tragfahigkeit und betragt meist etwa 75-125 cm. An
ordnung in Langs- und Querreihen oder in zueinander 
versetzter Stellung. 

Abb. 293.') 

Die gerammten Pfahle werden auf beilaufig gleiche Hohe abge
schnitten und greifen in eine wenigstens 75 cm starke Betonplatte rund 
20-30 cm ein. 

Ortpfahle. 
Bei deren Ausfiihrung sind im allgemeinen drei Arten der HersteUung 

zu unterscheiden: Ohne Rohr, mit wiedergewonnenem Rohr, mit ver
lorenem Rohr. 

Ortpfahle ohne Rohr: System Dulac. Kegel- oder eiformig zu
gespitzte GrundstOBel von etwa 2 t Gewicht werden an einem beilaufig 
15 m hohen Rammgeriiste hochgezogen und herabfallen gelassen; das 
entstandene Loch wird schichtenweise mit Beton ausgefiillt und mit 
einem flachen GrundstoBel gestampft. Bei einem Gebaude in Ulm 
wurden 12 m hohe Pfahle schon vor vielen Jahren auf solche Weise herge
steUt. Die starken mit diesem Verfahren verbundenen Erschiitterungen be
schranken diese Herstellungsart auf Baufiihrungen in freier Nachbarschaft. 

Die mit einem Druckluftbar von rund 1 t Gewicht ausgestattete 
Grundkorpermaschine von Stern schaltet die die Nachbarschaft 
gefahrdenden Erschiitterungen aus. 

Ortpfahle mit wiedergewonnenem Rohr: Starkwandige FluB
stahlrohre von 25--40 cm 0 und bis zu 20 mm Wandstarke werden in 
den Boden gerammt oder gebohrt und unter gleichzeitigem Heben des 
Rohres mit Beton ausgestampft. Der unter dem Rande vorquellende 
Beton preBt sich unter dem Stampfdruck in das umgebende Erdreich ein, 
so daB der Pfahl eine mehr oder minder wulstreiche Oberflache erhalt. 

Das Rohr des Simplex-Pfahles wird gerammt und mit einer ogivalen 
aufklappbaren Spitze (Alligatorspitze) versehen, die sich beinachgeben
dem Boden unter dem Druck des Stampfens offnet; ist der Bodenso fest, 
daB sich die Spitze nicht offnen kann, wird statt der Alligatorspitze eine 
eisenbewehrte "verlorene" (im Boden bleibende) Holzspitze verwendet. 

1) Nach Hetzell- Wundram: Die Grundbautechnik und ihre maschi
nellen Hilfsmittel. 
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Die Rohre der StrauBpfahle werden mittels Ventilbohrer im 
Bohrverfahren niedergesehraubt und sonst wie bei den Simplexpfahlen 
mit Beton ausgestampft. . 

Beide genannten .Arlen der Ortpfahle gestatten die Einfiihrung einer 
Bewehrung. 

Zur Ausfiihrung der Frankipfahle bedient man sieh ineinanderge
sehobener Stahlrohre von 45-60 em 0, die mittels eines'~ 2,5 t Ramm
baren und eines Vortreibkopfes eingetrieben werden; der V ortreibkopf wird 
bis zu 50 em unter die tiefste Rohrkante versenkt und dann hoehgezogen. 
Dureh Ausfiillung des Kegelloehes mit Beton und das Stampfen des 

naehfolgenden Betons des Pfahles entsteht ein breiter 
wulstiger, die Tragfahigkeit erhOhender PfahlfuB. 

Ortpfahle mit verlorenem Rohr: Diinnwandige 
Bleehrohre (1-3 mm) werden mittels eines Holzkernes 
(Jungfer) und einer kegelformig zugespitzten verbleehten 
Holzspitze (Abb.294), an deren Ende sieh eine massive 
Stahlspitze befiudet, in den Boden eingerammt. Spitze 
und Rohr verbleiben im Boden. Schutz des noeh nieht 
erharteten Betons vor aggressiven Stoffen des Bodens. 
Erhohung des Betonsehutzes dureh Innenanstrieh des 
Rohres mit Goudron. Der verbleibende Bleehmantel 
hindert den Beton, sieh in loekere Bodenstellen ein
zupressen. Eines der am haufigsten verwendeten Ver
fahren mit verlorenem Rohre stellt der Mastpfahl dar. 

Der Aba-Lorenz-Bohrpfahl arbeitet aueh mit 
einem verlorenen Rohr, das im Bohrverfahren einge
trieben wird. Die Verbindung der einzelnen Rohrteile 
erfolgt dureh AneinandersehweiBen. 1st der tragfahige 
Grund erreieht, so wird dureh ein besonderes Bohr-

Abb .. 294.') werkzeug der Raum fiir den PfahlfuB herausgesehnitten 
und sodann die Ausfiillung mit Beton vorgenommen. 

Ebenso wie die vorgenannten Pfahlbildungen konnen aueh Ortpfahle 
mit verlorenem Rohr bewehrt werden. 

c) Brunnengriindungen. 

Selbe werden verwendet, wenn der tragfahige Grund erst in erheb
lieher, im Grundwasser liegender Tie£e und unter weiehen, der Dureh
fahrung keine wesentlichen Hindernisse bereitenden Deeksehichten zu 
erreichen ist. Naehbargebaude miissen mindestens ebenso tie£ £undiert 
sein, wie die zu versenkenden Brunnen reichen sollen. 

Allgemein stellen die Brunnen eine Pfeilergriindung mit iiber Tag 
aufgebautem und mit der Absenkung £ortsehreitend sich erhOhendem 
Mauerwerke dar. 

Die Brunnen bestehen aus dem auf die Bausohle ---.: nieist in der Hohe 
des Grundwassers - verlegten Brunnenkranze und dem auf dem 

1) Naeh Benzel: Griindung von Hochbauten. 
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Kranze aufgebauten Hohlkorper aus Mauerwerk, Beton oder Eisen
beton. Dnter der Auflast und bei gleichzeitigem Ausheben des Bodens 
im Innern des Brunnens von Hand aus oder durch Bagger wird der Hohl
korper abgesenkt und nach Erreichung des tragfahigen Grundes meist 
mit Beton ausgefiillt. 

GrundriBform: Kreisformig oder rechteckig. G~dflache abhiingig 
von der Belastung und der zulassigen Bodenpressung; geringste Licht
weite zur Ermoglichung der Ausschachtung von Hand aus beilaufig 1 m. 

Der Brunnenkranz kann bei kleinen Ausfiihrungen auch aus Holz 
hergestellt werden; meist wird er aus FluB-
stahl gebildet und besteht dann aus waagrech- ~ ~ 
ten Trag-, senkrechten Schneid- und schragen ~~"~'~====~~ 
Innenblechen, die durch Winkel und T-Eisen '.' '~.'. 
verbunden werden; der solcherart geschaffene ~ 
keilformige Hohlkorper (Abb. 295) wird mit 
Beton ausgefiillt. 

Abb. 295. 

Wird der eigentliche Brunnen aus Mauerwerk hergestellt, so werden 
meist Hartbrandsteine oder Klinker mit Zementmortel verwendet. 
Die AuBenwande sind glatt zu verputzen. Wandstarke mindestens 
25cm. 

Brunnen aus Beton und Eisenbeton werden entweder an Ort und 
Stelle gestampft oder es wird die Brunnenwand der Absenkung ent
sprechend aus einzelnen Trommeln gebildet und zusammengesetzt. 

Die Verbindung der abgesenkten Brunnen erfolgt durch gemauerte 
Gurten, Eisenbetonbalken oder eiserne Trager. 

Brunnengriindungen finden hauptsachlich im Ingenieurbau An
wendung. 

d) Senkkastengriindungen. 

Sie werden im offenen Wasser verwendet (Kaimauern, Wellenbrecher, 
Docks usw.). 

Sie sind den Brunnengriindungen ahnlich und unterscheiden sich von 
diesen hauptsachlich dadurch, daB die Hohlkorper schwimmend an Ort 
und Stelle gelangen und als Ganzes versenkt werden. Ais Baustoff kommt 
Eisenbeton und Eisen in Betracht. 

e) Druckluftgriindungen. 

Oben und seitlich geschlossene Arbeitskammern werden im Wasser 
oder im wasserdurchtrankten Boden stehend, durch Druckluft wasserfrei 
gehalten und durch Abgraben des Bodens in der Hohe der Kammersohle 
bis zum tragfahigen Grunde versenkt. Als Baustoff wurde bis zur Jahr
hundertwende meist Eisen und Holz verwendet; gegenwartig wird 
Eisenbeton bevorzugt. Die Abmessungen der Arbeitskammern sind nach 
den zu griindenden Bauwerken sehr verschieden und betrugen z. B. bei 
der Rheinbriicke Duisburg-Ruhrort 41 m Lange bei 14 m Breite (Aus
fiihrung in Eisen). Hohe meist 2,2 m. 

Mohr, Hochbau. 18 
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Die Arbeitskammer kann entweder als Teil des Baukorpers verbleiben 
(ver lorene Ar bei tskammer) - das Bauwerk wird nach Ausmauerung 
der Kammer auf derselben errichtet - oder der FuB des Bauwerkes 

ScI! 

/( 

A 

Abb.296. 

wird in der Kammer hergestellt und die Kammer 
(Glocke) sodann hochgezogen und an anderer 
Stelle wieder verwendet. 

Zur Schaffung eines allmahlichen mer. 
ganges der Atemluft der Arbeiter von der 
AuBenluft zur Druckluft dient die Luftschleuse 
(Abb.296).1) 

Einschleusen: Tiiren vom Vorraum nach 
auBen und zu der unter Druckluft stehenden 
Schleusenkammer geschlossen; aus der Schleusen
kammer allmahlich Druckluft in den Vorraum 
einstromen lassen, bis beide Raume gleichen 
Druck aufweisen (Dauer der Schleusung bis zu 
etwa 11/2 Stunden); die Verbindungstiir kann ge
offnet werden. S = Schleusenkammer, 

V= Vorraum, A = Arbeits
kammer, Sch = Schacht· 

raum, K = Klappe. 

Ausschleusen: Schleuse und Vorraum ste
hen unter gleichem Uberdruck; Tiir von der 
Schleuse zum Vorraum schlieBen und merdruck 

vom Vorraum so lange nach auBen abblasen, bis Vorraum und AuBen
luft gleichen Druck erreichen; die AuBentiir kann geoffnet werden. 

1) Aus Hetzell· Wundram: Die Grundbautechnik und ihre maschi· 
nellen Hilfsmittel. 



Vierter Abschnitt. 

A. Beseitigung der hauslichen Abfallstoffe. 
(Siehe ONORM B 2073.) 

Als solche kommen in Betracht: 

a) Trockene Abfallstoffe (Kehricht, Kiichenabfalle, Asche usw.); 
b) Brauchwasser (Wasch- und Badewasser, Spiilwasser usw.); je Kopf 

und Tag im Mittel bei sparsamem Verbrauch 30-501, bei reichlichem 
Verbrauch bis 120 1; 

c) menschliche Abfallstoffe (feste und fliissige), je Person und Tag 
ohne Spiilwasser im Mittel 2-3 l. 

Aile Abfallstoffe unterliegen der Zersetzung; die rasche Abfuhr aus 
dem Hause ist daher aus gesundheitlichen Riicksichten dringend geboten. 
Sie erfolgt fiir Abfallstoffe obiger Reihenfolge: 

a) Nach kurzfristiger Sammlung im Hause (3-4 Tage) durch offent
liche Einsammlung, z. B. in Wien durch die Koloniakiibelabfuhr; wo 
offentliche Einsammlung fehlt, sind die Abfallstoffe auBerhalb des Ge
baudes in verschlieBbaren Kehrichtgruben zu sammeln und, sofern sie nicht 
als Dungzusatz verwertet werden, am besten in Bodenausnehmungen zu 
versenken und zuzuschiitten. 

b) Wo Kanalisation vorhanden ist, in Kanale ableiten; fehlt eine 
Kanalisation, Anordnung von Sickergruben; Voraussetzung: Durch
lassiger Boden. Abwasserkanalrohre aus GuBeisen, Steinzeug, Eternit, 
Durit und allfallig auch aus Beton, 0 100-150 mm; Anlage meist kreis
rund, trocken gemauert und mit Bruchsteinen ausgefiillt; nach mehreren 
Jahren Auswechslung der Bruchsteine bzw. Reinigung derselben, allen
falls Anlage einer neuen Sickergrube. Die Einmiindung von Fakalstoffen 
in Sickergruben ist unzulassig. 

c) In Stadten meist durch Kanalisa tion. Die an die StraBenunrats
kanale anschlieBenden Hausrohre sind tunlichst derart zusammenzu
fassen, daB pro Stiegenhaus moglichst nur mit einem Rohre in den 
StraBenkanal eingemiindet werden braucht. Baustoff der Hausrohre 
wie unter b. Unratskanaldurchmesser wenigstens 150 mm. Regenwasser 
zur Durchspiilung einleiten. Liiftungsrohre iiber Dach fiihren. Frei 
gefiihrte Regenabfallrohre zu Liiftungszwecken zu verwenden, ist wegen 
zu gewartigender Geruchsbelastigungen zu vermeiden. 

lS* 
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Gefalle der Hausrohre je nach dem Rohrdurchmesser und der Durch
spiilung mogIichst nicht unter 2%. Leitungen auf kiirzestem Wege und 
mit geringstmogIichen Mauerdurchbrechungen aus dem Gebaude hinaus
fiihren. Bei Zusammentreffen mehrerer Strange Rohrdurchmesser ver
groBern. Putzstiicke mit Putzschachten sind in den Hausrohrstrangen 
nach Kriimmungen und in der Mitte von Astleitungen sowie stets vor 
Verlassen des Gebaudes bzw. des Grundstiicks anzuordnen. Verlegung 
der Rohre mogIichst in frostfreier Tiefe, jedenfalls aber mit wenigstens 
60 em Uberdeckung. Zur Vermeidung aufsteigenden Geruches, wo es 
die Anlage erlaubt, stets Wassergeruchsverschliisse (Siphons) vorsehen. 
Bei Kiichenabwasserableitungen Fettfange anordnen. 

1st keine KanaIisation vorhanden, bleibt nur iibrig, die FakaIien in 
Gruben (Senkgru ben) oder Tonnen zu sammeln. Erstere miissen, 

ihrer GroBe entsprechend, von Zeit zu Zeit 
geraumt werden, letztere werden von Ge
meinde wegen ausgewechselt. 

Senkgru ben sollen stets auBerhalb des 
Gebii.udes und unabhangig von den Haus
mauern sowie ·in entsprechenden Entfernun
gen (mindestens 8 m) von allfalligen Brunnen 
errichtet werden. Sie sollen unmittelbarer 
und dauernder Besonnung entzogen und 
entliiftbar sein. Wandungen und Sohle aus 
dichtem Material, am besten aus Kiesbeton 
mit dichtenden Zusatzen mit wenigstens 

Abb. 297. 20 em Wandstarke, mit abgerundeten Ecken 
und innerem, geglattetem, wasserdichtem 

Zementmortelputz. Raumungs- bzw. Einsteigoffnungen etwa 75 X 75 em 
mit Eisendeckel; Deckel und Grubendecke mit wenigstens 10 bzw. 
30 em 1Jberschiittung. Abb.297. 

Raumung von Hand aus (mogIichst zu vermeiden und nur bei einzel
stehenden landIichen Gebii.uden zulassig) oder mit Hand- oder Geblase
pumpen. 

Da, wo es nur irgend mogIich ist, den hygienischen Forderungen 
entsprechend, Wasserspiilungen angeordnet werden sollen, ergibt sich 
bei Grubenanlagen infolge der Spiilwassermenge die Notwendigkeit 
einer haufigen, schwere Belastigungen der Bewohner verursachenden 
Raumung. 

Sie auf groBere Zwischenraume einzuschranken, dienen die Klar
anlagen, vermittels welcher eine so weitreichende Reinigung der Ab
wasser bewirkt wird, daB ihrer sanitar einwandfreien Weiterleitung nichts 
mehr im Wege steht und es bloB eriibrigt, den zuriickbleibenden Schlamm 
fallweise zu entfernen. VorziigIich haben sich im Verlaufe vieler Jahre 
in dieser Beziehung die biologischen Klaranlagen bewahrt. Bio
logisch wird die Reinigung deshalb genannt, weil sie durch den Lebens
prozeB niedriger Organismen bewirkt wird. Bakterien und niedere 
Lebewesen zersetzen die Abfallstoffe und verwandeln sie in einfache 
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mineralische Verbindungen. Die Wirkungsweise sei an der Hand einer 
in Abb. 2981) schematisch dargestellten HauskHiranlage erlautert: 

Die Kammern VI und V2 bilden den einen Teil der Anlage, in dem 
die mechanische Abscheidung dadurch erfolgt, daB die schwereren Ver
unreinigungen sich an der Sohle absetzen, wahrend die leichteren an die 
Oberflache steigen. Der sich absetzende Schlamm zersetzt sich weiter, 
was eine teilweise Verfliichtigung und Vergasung zur Folge hat. Das 
iiber dem Schlamm stehende Abwasser enthalt jedoch noch sehr viele 
schwebende Verunreinigungen, die sich infolge gleichen spezifischen 
Gewichtes niemals absetzen; ihre Reinigung erfolgt mittels des in die 
Kammer B eingebauten biologischen Korpers. Es ist dies ein mit Kessel
rostschlacke oder Koks gefiillter gemauerter und durchlochter Behalter, 
iiber den das aus der Kammer herauskommende vorgeklarte Abwasser 
mittels besonderer Verteilungsvorrichtungen gleichmaBig in Tropfenform 
verteilt und zu langsamer Durchsicke
rung gebracht wird. Die Schlacken
brocken iiberziehen sich mit einem 
feinen Schlammhautchen, das die 
feinen Schmutzstoffe absorbiert und 
festhalt. In kiirzester Zeit sich ent
wickelnde Kleinlebewesen zerstoren 
die abgelagerten Schmutzstoffe, wo
durch das an der Sohle des biologi
schen Korpers sich sammelnde Ab-
wasser gereinigt erscheint und beliebig Abb. 298. 

abgeleitet werden kann. 
Derartige Anlagen (z. B. System Dutka) wurden bei Baufiihrungen 

des Verfassers wiederholt ausgefiihrt und haben sich in vieljahriger Er
probung bestens bewahrt. 

Neben den biologischen Klaranlagen bestehen noch vielerlei teil
biologische und auch nur eine mechanische Scheidung bewirkende Klar
systeme. 1m Deutschen Reiche viel verbreitete Bauarten: OMS-Klar
anlagen und Imhofklaranlagen. 

Anlage der A borte. 

Geringstabmessungen der Klosettzellen: 0,80 m Breite, bei 1,20 m 
Lange.2) Bei nach innen aufgehenden Tiiren muB die Lange wenigstens 
1,6 m betragen. Wo es die Raumverhaltnisse zulassen, sollte iiber die 
zulassigen GeringstmaBe hinausgegangen werden und womoglich Vor
raume geschaffen werden. 

Als Abortabfallrohre stehen Muffenrohre aus GuBeisen, glasiertem 
Ton, Eternit und Durit in Verwendung. Durchmesser 100-150 mm. 

1) Aus lug. Max Dutka: Klaranlagen: Abwasser-, Reinigungs- und 
Entwasserungsanlagen. 

2) Fiir die Anzahl der Zellen und deren GroBe in Schulen, lndustrie
gebauden usw. bestehen besondere Vorschriften. 
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Der AnschluB zwischen Abortmuschel und Abfallrohr wird durch Gainzen 
aus Blei oder GuBeisen bewirkt. Um alliaIlige Schaden leichter wahr
nehmen und beheben zu konnen, empfiehlt es sich, die Abortabfallrohre 
frei zu fiihren. 

In stadtischen Siedlungen stehen heute fast ausnahmslos Aborte mit 
Wasserspiilung im Gebrauche. Die Spiilung erfolgt aus einem an die 
Wasserleitung angeschlossenen ZwischenbehaIter, der entweder in einem 
Kasten hinter dem Klosettsitz eingebaut werdenkann (Riickenspiilklosette) 
oder 1,5-2,0 m iiber dem Abortsitz angebracht wird (Hochspiilklosette). 
Die Fiillung erfolgt durch Vermittlung eines Schwimmerhahnes, die Ent
leerung durch das Ziehen eines Ventils. Spiilwassermengen 9-151. Die 
starke und lastige Gerauschentwicklung bei Entleerung des Behalters 
bei Hochspiilreservoiren sowie die verhaItnismaBig groBe Spiilwasser
menge hat zu vielerlei Verbesserungen mit niedriger angeordneten Spiil
kasten (Niederspiilklosette) oder Druckknopfentleerungen, Flussometern, 
gefiihrt, die ohne Zwischenbehalter unmittelbar an die Leitung ange
schlossen sind und eine regulierbare Spiilwassermenge von 7-91 ergeben. 
Fehlt die Gelegenheit zu unmittelbarem AnschluB an eine Wasserleitung, 
so konnen auch von Hand aus zu fiillende Riickenspiilbehalter in Verbin
dung mit Klappen angeordnet werden. 

Beziiglich der Anordnung der Klosettsitze sind solche mit kasten
artigen UmschlieBungen (Muscheln aus emailliertem GuBeisen oder 
Feuerton) und freistehende Klosette aus Feuerton zu unterscheiden. 
Erstgenannte Anlagen sind bei erforderlichen Reparaturen schwerer zu
ganglich und umstandlicher rein zu halten; sie sind daher auBer Gebrauch 
gekommen. Die Wahrung groBter Reinlichkeit ist selbstverstandliche 
Voraussetzung der Instandhaltung eines jeden Klosetts. Ausreichende 
Beliiftung und Belichtung! Bei der Anlage womoglich Nachbarschaft 
eines wenigstens zeitweise geheizten Raurnes (z. B. Badezimmer) anstreben, 
urn die Einfriergefahr der Leitungen herabzusetzen. Anordnung von 
Doppelfenstern mit Liiftungsfliigeln. Die geringen Kosten eines Gasheiz
korpers kleinster Abmesswig machen sich den nicht unerheblichen Kosten 
der Instandsetzung einer eingefrorenen Leitung gegeniiber leicht bezahlt. 

In Klosettanlagen fiir Massenbetriebe (offentliche Klosette, Gast
statten, Hotels, BahnhOfe usw.) geringstmogliche Beriihrung mit Tiir
driickern, Sitzbrettern, Zugvorrichtungen usw. anstreben; alliallige Be
tatigung mit FuBtritt! Bei Klosetten, die nicht mit Wasserspiilung ver
sehen sind, ist eine weitmoglichste Desinfizierung anzustreben. Torfmull 
hat sich in dieser Hinsicht gut bewahrt. Es wirkt geruchsvermindernd, 
bindet die fliissigen Fakalien und erleichtert die Sammlung und Fort
schaffung der Abfallstoffe. Zur Verwendung des Torfmulls sind eigens 
gebaute Anlagen erforderlich. 

Pissoire, PiBorte. 
Reichliche Liiftung ist erste Bedingung fiir sanitar einwandfreie Anlagen. 
FuBbodenrinnen aus nicht saugendem Naturstein, Steinzeug, Glas 

oder geglattetem Beton mit Glas-, berieselten Marmor- oder geolten 
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Schieferplattenwandverkleidungen oder einzelne Becken aus geoltem oder 
berieseltem GuBeisen oder Feuerton mit Standteilungen aus freihangend 
gestutzten Glas- oder Eternitplatten. Rinnen mussen ein Gefalle von 
wenigstens 2,5% besitzen. FuBboden: Glatte Feinklinkerplatten oder 
Asphaltestriche (Sandsteinplatten und Zementestriche sind nicht ge
eignet) im Gefalle zur Rinne verlegt. Die Anordnung von FuBboden
siphons ist auBerdem zu empfehlen. Trockene Anlagen sind wegen der 
starken Geruchsbelastigung zu vermeiden; Pissoire mit Wasserspulung 
(kontinuierlich oder intermittierend) erfordern fUr 1 m Breite rund 300 
bzw. 201 Wasser pro Stunde; bei den Olpissoiren wird das Haften der 
Harnteile durch einen Olanstrich verhindert und der Ableitungsver
schluB durch 01 bewirkt, indem der WasserverschluB durch eine 01-
schicht uberdeckt wird und dadurch vor der Verdunstung bewahrt bleibt. 
Meist verbreitet: System "Beetz". 

B. Raumbeheizung. 
Allgemeines. 

1 Kalorie (Cal) = Warmemenge, die notig ist, urn 1 kg Wasser von 
14,5 auf 15,50 zu erhohen. 

Spezifische Warme = Warmemenge, die erforderlich ist, urn die 
Temperatur von 1 kg einer Substanz urn 10 zu erhohen. 

Heizkraft = Anzahl der Kalorien, welche I kg eines Brennstoffes bei 
vollstandiger Verbrennung entwickelt. 

Auszug aus den Bestimmungen der Bauordnung fur Wien: 
Aufenthaltsraume mussen heizbar sein; von der Beheizbarkeit ist ab
zusehen, wenn die Zweckbestimmung die Beheizbarkeit ausschlieBt oder 
entbehrlich macht. 

Fur Wohngebaude mit Zentralheizungen kann verlangt werden, daB 
auBerdem Rauchabzuge fUr Ofenheizungen angelegt werden. 

Kleinkessel, d. s. solche, deren Durchmesser 1,2 m, deren Rauminhalt 
bei Vollfullung I m3 und deren Dampfdruck 6 Atm. nicht ubersteigt, 
durfen in bewohnten Hausern und Werkstatten frei aufgestellt werden, 
wenn die unmittelbar daruber befindlichen Raume nicht bewohnt werden 
und der Kessel wenigstens 3 m von der Nachbargrenze entfernt bleibt. 

Zwergkessel (Durchmesser 0,8 m, Wasserinhalt ;::;;; 0,5 m3, Dampf
druck ;::;;; 4 Atm.) unterliegen hinsichtlich der Aufstellung lediglich den 
fUr die Anlage von Feuerstellen geltenden V orschriften. 

Kesselraume durfen mit ihrer Sohle auch unter die sonst zulassige 
Tiefe hinabreichen, wenn eine solche Anordnung aus technischen Griinden 
notwendig ist und eine entsprechende Isolierung gegen Feuchtigkeit und 
Sicherung gegen Uberflutung durch Grundwasser sowie eine wirksame 
Luftung vorhanden sind. 

Je nachdem, ob die Heizquelle nur zur Beheizung eines Raumes 
oder zur Beheizung vieler Raume dient, sind 1. Einzelraumheizungen 
und II. Sammel- oder Zen tralheizungen zu unterscheiden. 
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I. Einzelraumheizungen. 
Nach den zur Warmeentwicklung herangezogenen BetriebsstoHen 

sind zu unterscheiden: Heizungen mit 
1. festen Brennstoffen (Kohle, Koks, Holz) , 
2. fliissigen Brennstoffen (Petroleum; bl nur fUr Kesselfeuerungen von 

Zentralheizungen) , 
3. Gas, 
4. elektrischem Strom. 

1. Mit festen Brennstoffen. 

Heizkorper: Kamine, Kache16fen, eiserne bfen, ferner Kamine- und 
Kache16fen mit eisernen Einsatzen. 

Kamine mit oHenem Feuer sind in der Wirkung und in der Ausnutzung 
des Brennstoffes sehr unwirtschaftlich; der weit iiberwiegende Teil der 
Warme entweicht durch den Schornstein. Bei Beschickung mit Kohle 
Gefahr des Austretens von Kohlenoxydgas in den Raum. 

Kachelofen. Sie haben von den einfachen gemauerten und den 
sogenannten Eremitage-, russischen und schwedischen bfen an allerlei 
Wandlungen durchgemacht unddurch stete Verbesserungen zu hoch
wertigen, sowohl heiztechnisch wie architektonisch sehr befriedigenden 
Bauarten gefUhrt. Allen Kache16fen eigen ist die lange Warmehaltung 
des einmal durchgewarmten Of ens und die angenehm empfundene, 
gleichmaBige Warmeentwicklung, bei allerdings erforderlichen groBen 
Heizflachen. Siehe z. B. die sehr wirkungsvollen, aber einen erheblichen 
Raumanteil einnehmenden gemauerten und Kachelofen der Bauern
stuben unserer Alpenlander. Der Einbau von Dauerbrandeinsatzen fiihrte 
zu weiteren gesteigerten Heizeffekten, die den Kachelofen in der Einzel
raumbeheizung als eine der bestbewahrten Heizquellen erscheinen lassen. 

Uber die GroBenwahl der bfen per Kubikmeter Raum geben die 
Erzeugerfirmen listenmaBige Angaben; es empfiehlt sich, diese Leit
werte als untere Grenzwerte in Betracht zu ziehen. 

Eiserne bfen in einfachster Ausfiihrung aus GuBeisen oder Stahl
blech mit Planrost und Aschenkasten bestehend, ergeben eine geringe 
Ausnutzung des Brennstoffes; die strahlende Warme wird zur Unertrag
lichkeit gesteigert; nach Verbrennung der Beschickung erkaltet der Of en 
in kiirzester Zeit. 

Verlangerungen des Abzugweges der Verbrennungsgase, Frischluft
zufiihrungen, Reguliervorrichtungen, Sonderrostausbildungen, Mantel
anordnungen und feuerfeste Ausfiitterungen des Feuerungsraumes haben 
im Laufe der Jahre vielerlei Verbesserungen gebracht und schlieBlich zu 
den DauerbrandOfen gefiihrt, die fiir Stein- und Braunkohlen, Koks, 
Briketts und Holz gebaut, bei weitreichender Brennstoffausnutzung hohe 
Warmeeffekte und lange Beschickungspausen oder einen kontinuierlichen 
Betrieb gestatten. Bei entsprechender GroBe und Bauart und sachge
maBer Bedienung sind derlei bfen geeignet, auch mehrere untereinander 
verbundene Raume ausreichend und befriedigend zu heizen. 
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Aus der langen Reihe verschiedener Dauerbrandofentypen seien bei
spielsweise genannt: Celus-, Geburth-, Oranier-. Viktoria-, Wan
derer-, Zephir-DauerbrandOfen u. v. a. 

Als beilaufige Richtlinie fur den Brennstoffbedarf kaml ange
nommen werden, daB bei einer AuBentemperatur von -50 und einer 
Innentemperatur von +200 bei 24stiindigem Dauerbetriebe fur einen 
Raum von etwa 40 m3 rund 8-12 kg Steinkohle, bzw. bei Holzdauer
brand rund 12 kg Buchenholz erforderlich sind. 

2. Mit flussigen Brennstoffen. 
PetroleumOfen eignen sich insbesondere fiir die Beheizung in der 

Ubergangszeit und zur Temperierung von Nebenraumen; sie reichen aber 
auch in entsprechender GroBe fur die dauernde Raumbeheizung aus. Vor
a ussetzung fur einen anstandslosen Betrie b ist die aufmerksame Reinhaltung 
und sorgsame Instandhaltung des Brenners, da sonst leicht Geruchsbelasti
gungen auftreten. Selbstverstandlich erfordern die Bedienung und die 
Handhabung eine durch den Betriebstoff gebotene erhohte Vorsicht! Ein 
groBer Vorteil der Petroleumofen liegt in deren leichten Transportierbar
keit, die es gestattet, die Heizquelle den Bedurfnissen entsprechend belie big 
im Raume aufzustellen. Der Brennstoffverbrauch ist sehr gering; etwa 
31 bei 12stiindiger Heizung und einer RaumgroBe von etwa 70 m3• 

3. Gasheizung. 
Gasofen bieten den Vorteil steter Betriebsbereitschaft, der Reinlich

keit, der Bequemlichkeit der Bedienung, der schnellen Inbetriebsetzung 
und der raschen Heizwirkung. Als Nachteil stehen diesen Vorzugen die 
Raumluftbeeintrachtigung (Staubverschwelung), das rasche Abkuhlen 
des Raumes bei Einstellung der Gaszufuhr, die nur schwer auszuschaltende, 
in der Natur des Brennstoffes und in dessen Handhabung gelegene Gefahr 
und die meist hohen Betriebskosten gegenuber. Die Staubverschwelung 
kann durch strenge Reinhaltung des Gerates und die Auswahl solcher 
HeizkorpergroBen gemindert oder ausgeschaltet werden, daB durch die 
kleingestellte Flamme eine ausreichende Heizwirkung erzielt wird und 
damit nur niedrige Flachentemperaturen auftreten. 

Besondere Aufmerksamkeit ist der einwandfreien Abgasabfuhrung 
ins Freie zuzuwenden; zur Erhohung der Betriebssicherheit dienen ver
schiedene Schutzvorrichtungen, wie Zugunterbrecher, Stausicherungen, 
Ruckstausicherungen uSW. 

Als Gasheizgerate sind zu unterscheiden: a) Strahlungsofen, b) Luft
umwalzofen (KonvektionsOfen), c) StrahlungsOfen mit zusatzlichen Kon
ventionsflachen, d) Heizofen mit Warmezwischentragern. 

Strahlungsofen sind mit Kupferblechreflektoren ohne oder mit 
feuerfesten, nach patentierten Verfahren hergestellten Gliihstaben aus
gestattet und eignen sich meist nur fiir kleinere Raume. 

KonvektionsOfen in reiner Radiatorenform oder mit zusatzlichen 
Reflektoren oder Gliihstaben empfehlen sich fiir groBere Raume, Kanz
leien, Geschaftslokale usw. 
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HeizOfen mit Warmezwischentragern (Luft, Wasser, Dampf) 
stehen fUr GroBraume in Verwendung. 

Die R a dia t oren werden mit offenem, geschiitztem oder geschlossenem 
Feuerraume gebaut und entnehmen je nachdem die zur Verbrennung er
forderliche Luft dem Aufstellungsraume oder der AuBenluft. Ebenso sind 
die Brenner offen zutage tretend, geschiitzt oder nur von auBen zu bedienen. 

Radiatoren mit geschiitztem Feuerraume finden in Schulen, Radia
toren mit geschlossenem Feuerraume in Garagen, Operationssalen, 
Kinos usw. Anwendung. 

Der Warmebedarf wird in kcal/h ermittelt (Tabellen); anderseits hat 
jeder Of en eine ebenfalls in kcal/h gemessene und verzeichnete Leistung. 

Nach den von einzelnen Firmen ausgegebenen Prospekten betragt der 
Gasverbrauch pro Stunde bei -100 AuBentemperatur und +200 

Innentemperatur und Vollbrand in einem Raume von 40 mS je nach 
Ofent.ype rund 0,5-0,9 mS Gas. Aus der Reihe verschiedener Gasheiz
korpertypen seien als Beispiele angefiihrt: Clamond-, Prometheus-Gas
radiatoren, Siemens-Reflektor-Gasheizofen u. a. 

4. Elektrische Beheizung. 

MaBeinheiten: Die Spannung wird in Volt gemessen (110 oder 

220 V), die Stromstarke in Ampere (A), A = ~; die Leistung wird in 

Watt (W) angegeben; 1000 Watt = 1 Kilowatt (kW). 
Das Produkt aus Watt und Zeit gemessen in Kilowattstunden driickt 

die elektrische Arbeit aus. 

Beispiele:1) 

Eine Lampe beanspruche angenommen eine Leistung von 75 W; 

75 W entsprechen 113- kW; brennt die Lampe 13 Stunden, so verbraucht 

sie 1 Kilowattstunde (kWh). Die Strompreise der Elektrizit.atswerke 
werden in Kilowattstunden bzw. Hektowattstunden angegeben. 

Ein Biigeleisen mit einer Leistung von 450 W braucht in 1 Arbeits
stunde 0,45 kW oder wird 2,2 Stunden (450.2,2 = 990) gebiigelt, so 
wird 1 kWh verbraucht. 

Ein Radioapparat nimmt Z. B. 50 W auf; der Apparat wird taglich 
2 Stunden benutzt; das sind monatlich 60 Stunden; Leistung = 0,05 k W; 
Verbrauch pro Monat: 0,05 X 60 = 3,0 = 3 kWh. 

Ein Stromkreis mit einer Spannung von 220 V umfasse 5 Lampen 
zu 25 W, 3 Lampen zu 60 W und einen Kocher mit 450 W; E = 755 W; 

die Sicherungen mit 6 A ist ausreichend, da ~~~ ~ = 3,4 A. 

Die elektrische Raumbeheizung ist staub- und aschefrei, sie ist geruch
los und bequem in der Bedienung und bedarf keinerlei Abgasleitungen; 
der Betrieb ist verhaltnismaBig teuer. 

1) Nach Dr. H. Schiitze: Elektrizitat im Haushalt. 
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Um mit anderen Heizstoffen in Konkurrenz treten zu konnen, ist ein 
billiger Strombezug Voraussetzung. Diese trifft in der Regelnur bei Ver
wendung von Nachtstrom, also zu einer Zeit zu, innerhalb welcher auf 
Beheizung kein oder nur geringer Wert gelegt wird. Es fiihrte diese Er
wagung zur Konstruktion der Speicherofen, die mit billigem Nachtstrom 
Warme aufspeichern und dieselbe tagsiiber abgeben. Solche Of en be
stehen aus einem Kern aus Speichersteinen und einem in der Regel aus 
keramischen Platten gebildeten Mantel. 

Der AnschluBwert ergibt sich mit etwa 1 kW fiir 7-25 m3 Raum
inhalt, wobei der kleinste Wert fiir Raume in freistehenden Einfamilien
hausern und der groBte Wert fiir warmetechnisch gut isolierte Raume in 
stadtischen Wohnungen gilt. In stadtischen Wohnhausern gelten im 
Durchschnitte Leistungen von 2-3 kW fiir eine Kammer und 4-6 kW 
fiir ein Zimmer. 

Neben solchen Speicherofen seien die LuftumlaufOfen und -heiz
korper und die Elektrostrahler als nicht speichernde elektrische Heiz
gerate genannt. 

Angaben iiber Heizungskosten werden unterlassen, da solche Angaben 
mit Riicksicht auf vielerlei zu beriicksichtigende Momente nicht in wenige 
Worte zu fassen sind und leicht zu MiBverstandnissen fiihren konnen. 

II. Sammelheizungen, Zentralheizungen.1) 

Es kommen drei Hauptgruppen von Heizungsanlagen, und zwar: 
1. Warmwasser-, 2. Dampf- und 3. Luftheizungen in Betracht. 

1. Warmwasserheizungen. 

Unter diesen sind zu unterscheiden: 
a) Schwerkraft-Warmwasserheizungen, 
b) Warmwasser-Stockwerksheizungen (Etagenheizungen), 
c) Warmwasser-Pumpenheizungen, 
d) HeiBwasserheizungen (Perkins-Heizungen). 

a) Schwerkraft- Warmwasserheizungen. 

Anwendung: Fiir Wohngebaude, Krankenhauser, Geschafts- und 
Verwaltungsgebaude, Schulen, Treibhauser usw. 

V orteile: Milde Warmeabgabe der Heizkorper, da die Oberflachentem
peratur derselben nicht iiber 900 betragt, wodurch Staubverschwelung ver
mieden wird; generelle Regelmoglichkeit durch Anpassung der Heizwasser
temperatur an die AuBentemperatur; gerauschloser, sparsamer Betrieb. 

N ach teile: Langsames Hochheizen der Anlage infolge der verhaltnis
maBig groBen Wassermenge, daher Nichteignung fiir stoBweisen Betrieb; 
Einfriergefahr der wassergefiillten Heizkorper und Rohrleitungen; Fiillen 
und Entleeren bei Durchfiihrung von Reparaturen; Ausdehnung der An
lage beschrankt; hohere Anlagekosten. 

1) Aus einer mir freundlichst zur Verfiigung gestellten Zusammenfassung 
der osterreichischen Korting-A. G. & Co., Ges. m. b. H. in Wien VIII. 
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Kessel: FUr kleinere und mittlere Anlagen meistens guBeiserne 
Gliederkessel, fiir groBere Anlagen guBeiserne Gliederkessel oder 
schmiedeeiserne Kessel, die in Batterien vereinigt sind. .Anordnung 
meistens tiefer als Lage der Heizkorper. Brennmaterial meistens Koks, 
in manchen Fallen auch .Anthrazit, Stein- oder Braunkohle und Holz. 
Die Kessel konnen auch fiir Gas- oder Olheizu.ng eingerichtet werden. 

Heizkorper: Zur Verwendung gelangen guBeiserne oder schmiede
eiserne Radiatoren, die moglichst leicht zu reinigen sein sollen, oder 
schmiedeeiserne, aus Rohren zusammengeschraubte oder zusammen
geschweiBte Heizkorper (Rohrregister, Rohrheizschlangen) . .Anordnung 
der Heizkorper entweder in den Fensterparapeten oder an den Innen
wanden; letztere Ausfiihrungsart ist infolge des kleineren Rohrnetzes etwas 
billiger, hat jedoch den Nachteil, daB die Heizkorper an den Innenwanden 
Stellraum wegnehmen und namentlich bei tiefen Raumen keine gleich
maBige Erwarmung ergeben. 

Rohrleitungen: Fiihrung der Warmwasser-Vorlaufverteilungs
leitungen sowie der Riicklauf-Sammelleitungen unterhalb der Heizkorper 
(unter Kellerdecke) - Heizungsanlage mit unterer Verteilung - oder 
aber Fiihrung der Vorlaufleitung iiber den Heizkorper (am Dachboden) 
und der Riicklaufleitung unterhalb der Heizkorper (unter Kellerdecke) -
Heizungsanlage mit oberer Verteilung. 

Fiihrung der Steig- bzw. Falleitungen in vertikalen Mauerschlitzen, 
die hohl zu vermauern sind, oder aber Fiihrung der Leitungen frei vor 
der Wand. Die Mauerdurchbriiche fiir die Verlegung der Rohrvertei
lungsnetze im Keller sowie die vertikalen Mauerschlitze und Decken
durchbriiche sind wahrend der Hochfiihrung des Mauerwerkes auszu
lassen, wahrend die horizontalen l\fauerschlitze fiir die Verbindungs
leitungen wahrend der Montage zu stemmen sind. 

ExpansionsgefaB und Entliiftung der Anlagen: Fiir die Ausdehnung 
des Heizwassers bei der Erwarmung wird jede Anlage an hochster Stelle 
mit einem AusdehnungsgefaB verbunden, das gegen Einfrieren ent
sprechend zu isolieren ist. Fiir die Entliiftung der Anlage wird oberhalb 
der Heizkorper ein eigenes Rohrnetz angelegt, das gleichfalls mit dem 
ExpansionsgefaB verbunden ist. Bei kleineren .Anlagen kann unter Um
standen auf dieses Netz verzichtet werden, wenn die Heizkorper eigene 
Entliiftungsventile erhalten. 

Kosten der Anlage: Je nach dem Umfange der Heizung, Stellung 
der Heizkorper usw., ohne Bau- und Professionistenarbeiten rund 7-9 
Schilling pro Kubikmeter beheizten Raum. 

b) Warm wasser- Stockwerksheizung (Etagenheizung). 

Diese ist eine Sonderbauart der gewohnlichen Schwerkraft-Warm
wasserheizung fiir Raume, die in einer Etage liegen; daher stehen Kessel 
und Heizkorper auf derselben Hohe. Zur Verwendung gelangen guB
oder schmiedeeiserne Warmwasser-Kleinkessel, oft in Verbindung mit 
einem Kiichenherd; normaler Hausschornstein. 
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Kosten del' Anlage je nach Stellung del' Heizkorper 9-11 Schilling 
pro Kubikmeter beheizten Raum. 

c) Warmwasser-Pumpenheizung. 

FUr ausgedehntere Heizungsanlagen, fUr welche der Schwerkraftbetrieb 
nicht mehr ausreicht, sowie fUr Heizungsanlagen mit auBerordentlicher 
Rohrfiihrung, d. h. wo eine Verlegung der Leitung mit stetigem Gefalle 
nicht moglich ist, werden Umwalzpumpen in das Rohrnetz eingeschaltet, 
die meist durch einen direkt mit der Pumpenwelle gekuppelten Elektro
motor angetrieben werden. Eigenschaften und Einrichtungen diesel' 
Heizungsart sind gleich denen der gewohnlichen Schwerkraft-Warm
wasserheizung. Ein Vorteil dieses Systems ist die Moglichkeit des rasche
ren Anheizens der Anlage infolge des Pumpenumwalzbetriebes. Die 
Kosten stellen sich um etwa 10% niedriger als die Kosten einer gewohn
lichen WaI:mwasserheizung. 

d) HeiBwasserheizungen (Perkins-Heizung). 

Sie bestehen aus einer in sich geschlossenen Rohrleitung aus stark
wandigen Rohren (Perkinsrohren), von welchen ein Teil in Schlangen
form in einer entsprechenden Ummauerung im Feuer liegt und den Kessel 
bildet und ein zweiter Teil gleichfalls in Schlangenform oder in einfachen 
Rohrzugen als Heizkorper in die zu beheizenden Raume verlegt wird. 
Die beiden Rohrzuge sind durch Fall- und Steigleitungen verbunden. 
Temperatur des Heizwassers bis etwa 1500 infolge der Anordnung eines 
belasteten Uberdruckventils im AusdehnungsgefaB oder infolge Ein
schaltens von eigenen geschlossenen Luftrohren an der hochsten Stelle 
des Heizsystems. Infolge der hohen Wassertemperatur und der damit 
im Zusammenhang stehenden Explosionsgefahr bei Uberhitzung kommt 
diese Heizart fUr Wohnraume nicht in Betracht. Verwendungsmoglich
keit bei Trocken- und ahnlichen Anlagen. 

2. Dampfheizungen. 

Nach der Dampfspalmung sind zu unterscheiden: 

a) Niederdruckdampfheizungen, 
b) Hochdruckdampfheizungen. 

a) Niederdruckdampfheizungen. 

Anwendung: FUr Schulen, Geschaftshauser, Verwaltmlgsgebaude, 
Hotels, Theater, Fabriksanlagen, gegebenenfalls auch fUr Wohn- und 
Krankenhauser. 

Vorteile: Schnelles Hochheizen wie auch Abheizen der Anlage, daher 
besonders auch fUr Anlagen mit .stoBweisem Betrieb geeignet; gleich
maBige Warmeabgabe del' Heizkorper bei Obel'flachentemperaturen von 
zirka 1000; einfache Bedienung und gefahrlosel' Betl'ieb infolge des 
niedrigen Dampfdruckes; niedrige Anlagekosten; groBe Ausdehnungs
moglichkeit. 



286 Raumbeheizung. 

Nachteile: Keme Moglichkeit der Warmeaufspeicherung sowie Uu
moglichkeit der generellen Regelung der Kessel. 

Kessel: Der Betriebsdruck der Heizkessel betragt, je nach 
Ausdehnung der Anlage, 0,05-0,2 Atm. Uberdruck. Die Ausfiihrung 
der Kessel erfolgt im allgemeinen wie die der Warmwasserkessel mit 
den bei Niederdruckdampfkesseln vorgeschriebenen Standrohreinrich
tungen, welche ein Uberschreiten des hochst zulassigen Niederdruckes 
verhindem. 

Heizkorper: Als solche gelangen die gleichen Heizkorpertypen 
wie bei der Warmwasserheizung zur Verwendung. 

Rohrleitungen: Die Dampfverteilungsleitungen konnen, wie bei 
der Warmwasserheizung, verlegt werden. Die Kondenswasser-Sammel
leitungen werden unterhalb der Heizkorper (unter Kellerdecke oder 
in ParterrefuBbodenkanalen) montiert und dienen in den meisten Fallen 
gleichzeitig zur zentralen Entliiftung des ganzen Heizsystems . 

. Kosten der Anlage: Zirka 5,5-7,5 Schilling pro Kubikmeter be
heizten Raum. 

b) Hochdruckdampfheizungen. 

Als Warmetrager wird Dampf von gewohnlich 1-3 Atm. Spannung 
verwendet. 

Anwendung: Fiir Werkstatten, Fabrikraume, Magazine, Trocken
raume usw. 

Vorteile: Billige Anlagekosten. 
Nachteile: Betrieb der Kessel durch einen gepriiften Heizer sowie 

Uberwachung del" Kesselanlage durch die Behorde; mangelhafte 
Regelungsfahigkeit der Heizkorper mit hohen Strahlungstemperaturen; 
Unmoglichkeit der Warmeaufspeicherung. 

Kessel: Die Kessel sind in eigenen Kesselhausem unterzubringen, 
die nicht von bewohnten Raumen iiberbaut sein diirfen. 

Heizkorper:" Als solche gelangen die gleichen Typen wie bei der 
Niederdruckdampfheizung zur Verwendung; fiir Fabrikheizungen usw. 
tritt noch das guBeiseme oder schmiedeeiseme Rippenrohr hinzu. 

Rohrleitungen: Die Ausfiihrung des Dampfverteilungs- und 
Kondenswasser-Sammelnetzes erfolgt in ahnlicher Art wie bei der Nieder
druckdampfheizung. 

3. Luftheizungen. 

Hierbei sind zu unterscheiden: 

1. Feuerluftheizungen, 
2. Warmwasser- und Dampfluftheizungen. 

1. Feuerluftheizungen. 

Als Warmetrager dient Luft, die entweder aus dem Freien oder aber 
aus den zu beheizenden Raumen selbst entnommen wird. Dementspre
chend werden Frischluftheizungen und Umluftheizungen unterschieden. 
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Beide Heizungsarten konnen auch durch Verbindung der Frischluft
und Umluftkanii1e vereinigt werden (Frischluft-Umluft-Heizung). 

Anwendung: Ftir die Beheizung von Arbeitssalen, Ausstellungs
hallen, Kirchen, Treppenhausern, Trockenanlagen usw. 

Vorteile: Geringe Anlagekosten; schnelle Erwarmung der Raume 
bei gefahrlosem Betrieb; Moglichkeit der Verbindung des Heizbetriebes 
gleichzeitig mit einer entsprechenden Liiftung. 

Nachteile: Oftere Reinigung des Luftheizofens und der Luftkanale, 
Gefahr der Staubzirkulation, Moglichkeit der Schalltibertragung, hoher 
Bremlstoffaufwand bei Frischluftheizungen. 

Betrie b der Anlage: Dieser erfolgtdurch den natiirlichen Auf
trieb der an den Heizflachen des Luftheizofens erwarmten Frisch- oder 
Raumluft. Bei Anlagen mit groBerer horizontaler Ausdehnung ergibt 
sich die Notwendigkeit der Einschaltung eines Ventilators. 

Erwarmungskorper: Die Luft wird an den Heizflachen guB
eiserner oder schmiedeeiserner, mit Kohle oder Koks gefeuerter Luft
heizofen (Kalorifer) erwarmt und stromt von diesen durch ein Luft
kanalnetz in die zu beheizenden Raume. Temperatur der in die Raume 
einstromenden Warmluft zirka 45-50°. Fiir die leichte Reinigung 
aller Teile des Luftheizofens von Staub, RuB und Flugasche ist vor
zusorgen. 

Frischluftentnahme: Der Luftentnahmestelle im Freien solI 
moglichst reine Luft zustromen. Schutz vor Wind und Regen. Zur 
Ausscheidung mitgerissenen Staubes sind entsprechende Staubkammern 
mit moglichst glatten Wanden anzuordnen. 

W arm 1 uftkanale: Sie konnen entweder aus Mauerwerk, glatt 
verfugt, aus Beton mit Glattstrich, aus glasierten Rohren oder auch aus 
Blechrohren hergestellt werden. Auf leichte Reinigungsmoglichkeit 
aller Teile ist Bedacht zu nehmen. Die Warmluft-Ausstromungsoffnungen 
werden zirka 2 m tiber dem FuBboden angeordnet und erhalten ent-
sprechende Gitter mit Stellklappen. 

Abluftkanale: Zur Abftihrung der verbrauchten Luft sind in den 
Innenwanden Luftkanale tiber Dach zu fUhren, die unterhalb der Decke 
und tiber dem FuBboden mit Gittern und Klappen versehene Offnungen 
erhalten. 

2. Warmwasser- und Dampfluftheizungen. 

Bei diesen Anlagen treten an Stelle des direkt gefeuerten Luftheiz
of ens zur Erwarmung der Luft eigene, in Kammern untergebrachte 
Heizkorper aus GuBeisen oder Schmiedeeisen, die mittels Warm- oder 
HeiBwasser bzw. Dampf geheizt werden. Die sonstige Einrichtung dieser 
Heizungsart ist die gleiche wie bei der Feuerluftheizung. 
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Baufiihrung. 
Bauherr, Planverfasser, Banfiihrer, Banbehorde. 

Der Bauherr (Auftraggeber) veranla3t den Bau und tragt dessen 
Kosten. 

Der Planverfasser ist der Autor der den Bau in allen Einzelheiten 
festlegenden Plane. (Der Bauwerber bedient sich hierzu zweckmaBig 
des Zivilarchitekten bzw. des Architekten.) Der Planverfasser haftet 
fiir die Richtigkeit der Plane, fiir die fachgema3e Verfassung der Be
rechnungen und die Beobachtung der Bauvorschriften. Durch die be
hordliche Uberpriifung und die Bewilligung wird die Verantwortlich
keit des Planverfassers weder eingeschrankt noch aufgehoben. 1m 
Gegensatz zur klar umschriebenen Berechtigung zur Baufiihrung ist 
die Befugnis zur Planverfassung noch nicht in wiinschenswerter Weise 
geklart. 

Der Baufiihrer besorgt die Bauarbeiten; er bedarf zur Ausiibung 
seiner Tatigkeit der gesetzlichen Berechtigung; sie steht Behorden, den 
Inhabern beziiglicher Gewerbeberechtigungen (Bau-, Maurer- Steinmetz
und Zimmermeistern) und Ziviltechnikern zu (siehe die gegenstandlichen 
Gesetze und Verordnungen). Der Baufiihrer haftet hinsichtlich der 
Plane und Berechnungen mit den Verfassern und iiberdies fiir die sach
gemaBe Ausfiihrung und die entsprechende Beschaffenheit der Baustoffe. 

Die Baubehorde wahrt die offentlichen Belange in Bausachen; sie 
handhabt'die Bauordnung. 

Baubehorde erster Instanz ist die Gemeinde (Magistrat). Gegen 
Entscheidungen des Magistrates steht den Parteien nach der Bauord
nung fiir Wien die Berufung an die Bauoberbehorde zu, die endgiiltig 
entscheidet. Uber Beschwerden gegen die Beschliisse von Landgemeinden 
in Bausachen entscheidet die Landesregierung, gegen Verfiigungen von 
Landgemeinden, die nach Ansicht des Beschwerdefiihrers Verletzungen 
oder fehlerhafte Anwendungen der Bauordnung beinhalten, entscheidet 
die politische Behorde erster Instanz, bzw. die Landesregierung. Die 
Bauoberbehorde in Wien setzt sich aus dem Landeshauptmann, Mit
gliedern der Landesregierung, ferner aus dem Landesamts- und dem 
Stadtbaudirektor, aus bestellten Baufachmannern, aus einem Mitgliede 
des Landessanitatsrates. und aus einem rechtskundigen Beamten des 
Bundesministeriums fiir Handel und Verkehr zusammen. 
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Bauleiter: Es ist zwischen der Bauleitung durch den baufiihren
den Architekten als dem Wahrer der Interessen des Bauherrn und 
der Bauleitung des Baufiihrers als dem ausiibenden Organ zu unter
scheiden. 

Grundlagen des Baues bilden: 

1. Das Bauprogramm, 
2. die Wahl des Bauplatzes, 
3. der Entwurf, bestehend aus den Planen und Berechnungen, der 

Baubeschreibung und dem Kostenvoranschlag (Leistungsverzeichnis). 

Zu I: Es muB vollstandig, klar und knapp gehalten sein und aHe An
forderungen eindeutig umfassen. Zusammenarbeit zwischen Bauherrn 
und Planverfasser, gegebenenfalls unter Heranziehung berufener Sonder
fachleute. 

Zu 2: Beriicksichtigung der Bodenbescha££enheit, der ortlichen und 
Hohenlage in Bezug auf Verkehrswege, der Nachbarschaft und der fer
neren Umgebung, Riicksichtnahme auf die Wind- und Besonuungsver
haltnisse, auf die Ausnutzbarkeit des Bauplatzes sowie auf alliallige 
Baueinschrankungen. 

Zu 3: Planverfassung, die Abfassung der Baubeschreibung und die 
Aufstellung des VorausmaBes bzw. Leistungsverzeichnisses sollen zweck
dienlich stets in einer Hand vereinigt sein. 

Die Plane haben mit voller Verantwortlichkeit des Verfassers in ein
deutiger Weise alle erforderlichen Lageplane, Grundrisse, Schnitte, 
Ansichten, Details (Sonderzeichnungen groBerer MaBstabe), Natur
details und alliallig Schaubilder zu Umfassen und damit die Bauabsichten 
planlich vollkommen klar festzulegen.Uber die Tragfahigkeit von Kon
struktionen aus Eisen und Eisenbeton, von ungewohnlichen Holzkon
struktionen und besonders beanspruchten Teilen des Mauerwerkes und 
Untergrundes ist eine statische Berechnung vorzulegen. 

Vor Verfassung der Plane ist um die Bekanntgabe der Flucht
linien und der Hohenlage bei der Baubehorde anzusuchen und der 
Bescheid bei der Herstellung der Plane zu beriicksichtigen. 

Ansuchen um Bekanutgabe der Fluchtlinien1) und der Hohenlage 
sind zu stellen: Fiir jeden Neu-, Zu- oder Umbau und bei Herstellung 
von fundierten Einfriedungen an Baulinien oder Grenz£luchtlinien. 
Belege: Nachweis des Eigentumsrechtes am Grundstiicke, bzw. Zustim
mungserklarung des Eigentiimers, ferner Lageplan. 

1) Baulinie (Grenze zwischen Baugrund und offentlicher Verkehrsflache), 
Stral3enfluchtlinie ( Grenze zwischen Griinland und offentlicher Verkehrs
flache), Grenzfluchtlinie (Grenze zwischen den fiir offentliche Zwecke des 
Bundes oder der Gemeinde vorgesehenen Bauflachen, offentlichen Erholungs
fIachen und Friedhofen einerseits und allen anderen Griinden anderseits, 
soweit sie nicht als Bau- oder Stral3enfluchtlinien anzusehen sind), Bau
fIuchtlinien (Grenzen, iiber die gegen den Vorgarten, den Bauwich, den Hof 
oder Garten nicht vorgeriickt werden darf). 

Mohr, Hochbau. 19 
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Die Bekanntgabe hat binnen 4 Wochen nach Uberreichung des An
suchens (allfil.llig 2 Monate Nachfrist) zu erfolgen. 

Die Baubeschreibung als Erganzung der Plane kann als Sonderteil 
des Entwurfes oder bei ausfiihrlicher Textierung des Leistungsverzeich
nisses gemeinsam mit diesem angefertigt werden. Die Beschreibung hat 
beziiglich Herstellung und Baustoffe der einzelnen Bauteile alles das zu 
enthalten, was aus den Planen nicht entnommen werden kann, aber 
sowohl fiir die Ausfiihrung als auch fiir die Preiserstellung zu wissen not
wendig ist. 

Der Kostenvoranschlag (Leistungsverzeichnis) hat, nach Arbeits
kategorien getrennt, samtliche fiir die Herstellung des Baues erforder
lichen Arbeiten und Lieferungen genau nach den Langen-, Flachen
oder RaummaBen, bzw. den Stiickzahlen zu umfassen (siehe Verdingungs-

·ordnung, ONORM B 2001). Beziiglich AusmaB und Abrechnung siehe 
.die technischen Vorschriften fiir Bauleistungen (ONORM B 2004, 2007, 
2011,2013,2015,2019,2020,2021,2027,2029,2030 und DIN 1962-1985). 
Die Grundlagen fiir die Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses bzw. 
Kostenvoranschlages bilden die Plane und die Baubeschreibung. 1m 
Kostenvoranschlag nicht eingestellte (iibersehene) Leistungen, die aber 
ausgefiihrt werden miissen, veranlassen Nachtragsforderungen und Kosten
iiberschreitungen; iiberdies fiihren solche Arbeiten haufig zu Verrech
nungen in "Regie", d. h. nach aufgewendeter Arbeitszeit und beige
stelltem Material mit Zurechnung eines nach einem meist recht hohen 
Hundertsatz berechneten Regiezuschlages fiir Aufsicht, soziale Lasten, 
Gewinn und Betriebsaufwendungen. Solchen Nachtragsarbeiten ist 
daher durch sorgfii.ltigste Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses vor
zubeugen. 

Vergebung der Arbeiten und Lieferungen. 
(Siehe Verdingungsordnung fiir Bauleistungen ONORM B 2001 und 2002 

und DIN 1960 und 1961.) 

Die Verge bung erfolgt auf Grund der Plane, der Baube
schreibung und des Kostenvoranschlages sowie der Beding
nisse (allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von 
Bauleistungen ONORM B 2002 und besondere Vertragsbedingungen 
ONORM B 2001) durch Ubertragung aller Arbeiten und Lieferungen 
an einen einzigen Unternehmer (Gesamt- oder Generalunternehmer) 
oder an mehrere Unternehmer, und zwar entweder nach freiem Er
messen ohne Durchfiihrung eines Wettbewerbes oder auf Grund eines 
ausgeschriebenen allgemeinen1) oder eines beschrankten2) Wettbe
werbes. 

1) Eine allgemeine oder offentliche Ausschreibung ist ublich bei Ver
. gebung von Bauleistungen aus Offentlichen Mitteln. 

2) Die beschrankte Ausschreibung bildet bei Privatbauten die Regel 
lmd kann auch bei Bauleistungen aus Offentlichen Mitteln zur Anwendung 
gelangen. 
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Die Bedingnisse befassen sich im allgemeinen mit folgenden 
Punkten: Art und Umfang der Leistung, Vergiitung, Ausfiihrungsunter
lagen, Ausfiihrung, Beginn, Fortfiihrung und Vollendung der Leistung, 
Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung, Verteilung der Gefahr, 
Riicktritt des Auftraggebers vom Vertrag, Riicktritt des Auftragnehmers 
vom Vertrag, Haftung der Vertragsparteien, Vertragsstrafe und Be
sehleunigungsvergiitung, Abnahme, Gewahrleistung, Reehnung, Stunden
lohnarbeiten, Zahlung, Sieherstellung und Streitigkeiten: im besonderen 
enthalten sie den jeweiligen Verhaltnissen angepaBte Detailbestim
mungen iiber Ausfiihrungsfristen, die Hohe und Art der Vertragsstrafen 
und Besehleunigungsvergiitungen, iiber Gewahrleistungsfristen, ferner 
alliallig besondere Bestimmungen fiir die Abreehnung und die Zahlungs
bedingungen sowie iiber etwaige Abanderungen der allgemeinen Ver
tragsbedingungen iiber Streitigkeiten und der Bestimmungen, ob der 
Auf trag ganz oder teilweise an Dritte iibertragen werden darf und sehlieB
lich iiber etwaige Preisanderungen bei Preissehwankungen. 

Der Zuschlag. 

Er kann auf Grund einer aus dem Kostenvoranschlag hervorge. 
gangenen Bauschsumme oder zu Einheitspreisen auf Nach
maB erfolgen. 1m ersten Fall werden alliallige und genehmigte Mehr
leistungen naeh den Einheitssatzen besonders vergiitet und Minder
leistungen in Abzug gebraeht. Diese Art der Vergebung bzw. des 
Zusehlages bildet die Regel. 1m zweiten Fall sind aIle tatsaehliehen 
AusfiihrungsmaBe abzunehmen und es erfolgt die Verrechnung auf 
Grund dieser MaBe und der Einheitssatze. Diese Art des Zusehlages 
erfordert einen groBen Zeitaufwand und eine sehr genaue und stete 
Bauaufsieht. 

Der Zusehlag wird dureh einen sehriftliehen Vertrag oder einen Auf
trags- (SehluB-) und Gegenbrief festgelegt, in dem unter Hinweis auf die 
Vergebungsunterlagen und deren Aufzahlung die gegenseitigeu Reehte 
und Pfliehten knapp, aber genau fixiert werden. 

Baudurchfiihrung. 

Vor dem beabsichtigten Baubeginn ist bei der BaubehOrde um die 
Aussteekung der bekanntgegebenen Fluehtlinien und der 
Hohenlage anzusuchen. Die Aussteekung hat binnen 8 Tagen naeh 
Einlangen des Ansuchens zu erfolgen. 

Mit dem Bau darf erst naeh der in Reehtskraft erwaehsenen behord
lichen Baubewilligung begonnen werden. 

Um Baubewilligung ist anzusuehen: Fiir jeden Neu-, Zu- und 
Dmbau, bei Erganzungen oder Abanderungen bewilligter Bauvorhaben 
und Abanderungen bestehender Bauanlagen, wenn durch solehe die 
Festigkeit, die gesundheitlichen Verhaltnisse, die Feuersieherheit und 
Reehte der Naehbarn beeinfluBt wiirden oder das auBere Ansehen der 
Bauanlage und die innere Einteilung oder Widmung der Raume geandert 
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wiirde, femer unter Umstanden vor Erriehtung von Einfriedungen so
wie bei Abbrueh von Gebauden und Veranderungen der Hohenlage eines 
Grundes. 

Bauanzeigen geniigen bei Erriehtung baulieher Anlagen geringerer 
Art. Fiir unwesentliehe Ausbesserungen ist aueh eine Bauanzeige nieht 
erforderlieh. 

Belege fiir Bauansuehen: Bauplane in dreifaeher, unter Umstanden 
in zweifaeher Ausfertigung, und zwar Lageplan, Grundrisse alier Ge
sehosse, erforderliehe Sehnitte, aIle Ansiehten, alliallige Sehaubilder, 
Baubesehreibung und statisehe Bereehnung sowie ein Grundbuehsaus
zug als Eigentumsnaehweis und der amtliche Fluehtlinienplan. 

Die Bauplane miissen in den Abmessungen 21 X 30 em gehalten 
oder gefaltet sein und naeh einem Zeiehen- oder Druekverfahren her
gestelit werden. 

MaBstabe Lageplane bei MaBstab der Katastralmappe 1: 2880 oder 
1: 1440 im MaBstab 1: 360, bei allen iibrigen Katastralmappen im MaG
stabe 1: 500 oder naeh einzelnen Bauordnungen 1: 250; Grundrisse, 
Sehnitte und Ansiehten 1: 100. Vorentwiirfe 1: 200 auf beliebigem 
Papier. . 

Bauplane, Baubeschreibung und Bereehnungen sind yom Grundeigen
tiimer, Bauwerber, Verfasser und Baufiihrer zu unterfertigen. 

1m Zuge des Ansuehens um Baubewilligung erfolgt die Bauver
handlung. Zur miindliehen Bauverhandlung sind dureh die BehOrde 
der Grundeigentiimer, der Bauwerber, die Anrainer, der Planverfasser 
und der Baufiihrer zu laden. Sind die Plane von einem behordlieh autori
sierten Zivilteehniker verfaBt, so geniigt fiir die Bauverhandlung die 
Unterfertigung der Bauplane dureh ihn. Bedarf das Bauvorhaben aueh 
der Genehmigung anderer Behorden als der Baubehorde, so sind die 
Verhandlungen naeh Mogliehkeit gleiehzeitig durehzufiihren. 

Die Bauverhandlung bildet einen Teil des Baubewilligungsverfahrens. 
Uber das Ansuehen ist in der Regel binnen zwei Woehen (unter Um
standen 4 Woehen) yom Tage des Einlangens des Ansuehens sehriftlieh 
zu erkennen. 

Bei Bauanzeigen wird die Partei von der Kenntnisnahme sehriftlich 
verstandigt; hat die BaubehOrde nieht innerhalb einer W oehe die Er
wirkung einer behOrdliehen Bewilligung gefordert, kann mit der Arbeit 
begonnen werden. 

Vom genehmigten Bauplane darf ohne Bewilligung der BehOrde 
nicht abgegangen werden. 

Die Baubewilligung wird unwirksam, wenn binnen zwei Jahren mit 
dem Bau, dem Abbrueh oder der Erdarbeit nieht begonnen oder der Bau 
- besondere Baufiihrungen ausgenommen - nieht innerhalb zweier 
Jahre voliendet wird. 

Uberpriifung wahrend der Baufiihrung: 

Bei allen Bauten haben wahrend der Baufiihrung folgende behOrd
liehe Uberpriifungen stattzufinden: 



Baudurchfiihrung. 293 

a) die Beschau des Untergrundes (Fundamentbeschau) ffir alle auf
gehenden Tragkonstruktionen; 

b) die von der BehOrde ffir notwendig gefundenen Belastungs
proben; 

c) die Rohbaubeschau in der Regel nach Herstellung der Dachein
deckung; 

d) eine besondere Beschau bei Bauteilen, deren Uberpriifung nach 
Fertigstellung nicht mehr moglich ist; 

e) auBerdem miissen die Rauchfange und Liiftungsschlauche von einem 
hiezu befugten Gewerbetreibenden nach Vollendung jeder Gleiche, 
weiters vor Vomahme der Rohbaubeschau und nach Bauvollendung 
gepriift werden. 

Ben ii tzungs bewilligung: 

Neu-, Zu- oder Umbauten diirfen vor Erteilung der Beniitzungs
bewi1ligung nicht in Gebrauch genommen werden. 

Uber das Ansuchen ist binnen einer Woche ein Augenschein anzu
ordnen. Hiebei ist die planmaBige Ausfiihrung, die ordnungsmaBige 
Vomahme der vorgeschriebenen Uberpriifungen, die Erfiillung der Vor
schriften der Bauordnung und der sonstigen, dem Bauwerber auferlegten 
Verpflichtungen, sowie der gesundheitliche, feuer- und sicherheitspolizei
liche Zustand des vollendeten Baues, bei Aufenthaltsraumen iiberdies 
die geniigende Austrocknung festzustellen. Zum Augenschein sind Bau
werber, Planverfasser und Baufiihrer zu laden. 

Bei nicht anstandslosem Ergebnisse ist die Beniitzungsbewi1ligung 
zu versagen oder bedingungsweise zu erteilen. 

Das Ansuchen um Beniitzungsbewi1ligung ist binnen langstens einer 
Woche nach Abhaltung des Augenscheines durch schriftlichen Bescheid 
zu erledigen. 

Mit der Beniitzungsbewilligung nicht zu verwechseln ist die Bau
abnahme (Kollaudierung). Sie erfolgt nach Bauvollendung zwischen 
dem Auftraggeber bzw. dessen Vertreter, dem bauleitenden Architekten 
und dem Auftragnehmer, dem Baufiihrer iiber schriftliches Ansuchen 
des letzteren. Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung mit 
Ablauf von drei Wochen nach schriftlicher Mitteilung iiber die Beendigung 
der Leistung als abgenommen. Hat der Auftraggeber die Leistung oder 
eine Teilleistung bereits in Beniitzung genommen, so gilt die Abnahme 
nach Ablauf von zwei Wochen nach Beginn der Beniitzung als erfolgt. 
Bei der Uberpriifung festgestellte Mangel sind in einer Niederschrift 
festzulegen; zur Behebung derselben ist dem Baufiihrer eine angemessene 
Frist zu gewahren. Nach deren Ablauf erfolgt eine neuerliche Uberpriifung, 
Nachkollaudierung; sofem auch bei dieser Mangel festgestellt werden, 
wiederholt sich der Vorgang. Erst nach vollkommen befriedigend ver
laufener Abnahme erscheint das Verfahren abgeschlossen und wird in 
einer Niederschrift die vorlaufige Abnahme vermerkt. Mit diesem Tage 
beginnt die in den Bedingnissen zeitlich festgelegte Haftfrist (Gewahr
leistungsfrist) des Baufiihrers. Der SchluBrechnungsbetrag kann dem 
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Auftragnehmer bis auf den in der Regel 5% der Auftragssumme nicht 
iiberschreitenden HaftriicklaB erfolgt werden. Nach Ablauf der Gewahr
leistungsfrist erfolgt die endgiiltige Bauabnahme, SchluBkollaudierung, 
mit gleichem Vorgange wie friiher. 

FUr Fehler oder Mangel, die nachweislich nicht durch fehlerhafte 
Beschaffenheit der Baustoffe oder unsachgemaBe Ausfiihrung innerhalb 
der Haftfrist entstanden sind und beispielsweise durch natiirliche Ab
nutzung oder fremdes Verschulden bewirkt wurden, ist der Baufiihrer 
von der Haftung befreit. 

Nach anstandsloser SchluBabnahme sind dem Baufiihrer die als 
RiicklaB hinterlegten oder unausbezahlt gebliebenen Betrage auszu
folgen. 
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Anhang. 
Haufig verwendete Buchstabenbezeichnungen. 

Mit Beniitzung osterreichischer und deutscher Normen. Nach den deut
schen N ormen werden Gro13en in kursiven, lateinischen, griechischen oder 
deutschen (Fraktur)-Buchstaben, Ma13einheiten in geraden lateinischen Buch-

staben bezeichnet. 

GroLlen und MaLle 

Abstand des Zugeisens vom 
Druckrand (NutzhOhe j .... 

Abstand des Druckeisens vom 
Druckrand .............. . 

Abstand des Zug- und Druck-

I zeiChen/ 

h 

h' 

mittelpunktes. . . . . . . . . . . .. ho (z) 
Atmosphare .............. "1 at 
Auflagerdruck (Endstiitze)... ...4., B 
Auflagerdruck (Mittelstutze) . 101' O2 

Ausdehnungskoeffizient, linear ex, a 
Ausmitte (Exzentrizitat)..... I e 
Bewehrungsziffer. . . . . . . . . . . . J1, 
Biegemoment . . . . . . . . . . . . . . . lJl 
Biegungsspannung .......... (Jb 

Breite ..................... b 
Dehnma13 (Elastizitatsmodul) 

1 
a 

Dehnma13-Verhaltnis (Ee : E b )· 

Dehnzahl (Spanndehne) ..... . 

Druckspannung ............ . 
Druckspannung des Eisens 

(Eisenbeton) ............ . 
Druckspannung des Betons .. 
Durchbiegung ............. . 
Durchmesser .............. . 
Einzellast, standig ......... . 
Einzellast, beweglich ....... . 
Elastizitatsmodul (Dehnma13 ) 

(Dehnsteife) ............. . 
Exzentrizitat (Ausmitte) .... . 

E 

n 

E 
e 

GroLlen und MaLle I Zeichen 

Flache (Querschnitt) ...... . 
Gesamtlast aus g + p •..... 
Gleichma13ig verteilte Last je 

Langeneinheit .......... . 
Gleichma13ig verteilte Last 
(Verkehrslast) je Langeneinh. 

Gleichma13ig verteilte Last 
(Winddruck) je Langeneinh. 

Geschwindigkeit .......... . 
Haftspannung des Eisens im 

Beton ................. . 
Halbmesser (Radius) ...... . 
Hohe .................... . 
Horizontalschub .......... . 
Knickkraft ............... . 
Knicklange, freie ......... . 
Knickzahl. ............... . 
Lochleibungsdruck ........ . 
Masse .................... . 
Mittelkraft ............... . 
Moment .................. . 
Nullinienabstand vom Druck-

rand .................. . 
Nutzhohe (Abstand des Zug-

eisens vom Druckrand) .. 
Nutzlast (siehe Verkehrslast) I 
PfeilhOhe .................. I 
Pferdekraft ..............., 
Querkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . : 
Querschnitt ............... i 

Querschnitt des umschnfuten ; 
Betonkernes (Saulen) .... , 

F 
q 

g 

p 

w 
v 

'1:1 

l' 

h 
H 
K 
SK 
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(Jz 
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f 
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GroBen und MaBe 

Querschnitt mit Nietabzug 
(nutzbarer Querschnitt) .. . 

Querschnitt erforderlich .... . 
Querschnitt Beton ......... . 
Querschnitt Eisen ......... . 
Querschnitt der Druckeisen 

im Balken .............. . 
Rauminhalt (Volumen) ..... . 
Raumge~cht ............. . 
Radius (Halbmesser) ....... . 

Schlankheitsgrad sf ...... . 
Schubspannung, Scherspan-

nung ................... . 
Schubspannung des Betons .. 
Spezifisches Ge~cht ....... . 
Stutzweite ................ . 
Temperatur ............... . 
Tragheitsmoment .......... . 
Tragheitsradius (Halbmesser) 

~ .................. . 
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1 zeiChenl 

Fe' 
V 
Y 
r 

i 

GroBen und MaBe I Zeichen 

Umfang .................. 1 u 
Verkehrslast (Einzellast) ... p 
Verkehrslast, gleichma13ig ver-

teilte Last je Langeneinheit p 
Volumen (Rauminhalt) . . . . . V 
Warmedurchgangszahl . . . . . . k 
Warmedurchla13zahl . . . . . . . . A 
Warmeeinheit ............ . 
Warmeleitzahl ............ . 
Widerstandsmoment ...... . 
Windeinzelkraft .......... . 
Winddruck, gleichma13ig ver-

teilt je Langeneinheit ... . 
W iirfelfestigkeit Beton ..... . 
Wiirfelfestigkeit Beton ..... . 
W iirfelfestigkeit Beton ..... . 
Zugspannung ............. . 
Zugspannung des Eisens bei 

Biegung (Eisenbeton) ... . 
Zugspannung des Betons .. . 
Zugspannung des Eisens (Ei. 

senbetonbau) ........... . 
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302 Anhang. 

Auflagerdriicke, Biegemomente und Durchbiegungen. 

Belastungsfall 

p 

I Art der I Anflagerdriicke I ~aximales t I Durchbiegnng 
Belastung Blegemomcn 

Frei
trager 

Beider-

.A.=P Mmax=P.l !5=~l~ 
3EJ 

P M P.l Pl3 
.A. = B = 2 max = -4- !5 = 48EJ 

1-----'---------"--

e re ~'II A JlililtIQI/~ B 

+---z ~ I 

seitig 
frei auf
liegende 
gerade 
Trager 

Q Q.l 5Ql3 
.A. = B = -2 Mmax = -8- !5 = 384EJ 

I-----I----~-- ------

M P.l 23 P l3 
.A. = B = P J max = 3- !5 = 648 EJ 

Lineare Ausdehnungskoeffizienten. 

Blei ................... , 0,000028 

Zink ................... / 0,000028 
Kupfer ................ 0,000017 

Zementbeton ........... ~'0,000013 

Flu13stahl St 37,12 
Gu13eisen ............. . 
Weichholz langs d. Faser 
Ziegelmauerwerk ..... . 

Das griechische Alphabet. 

Alpha A IX Jota I Rho 

Beta B f3 Kappa K x Sigma 

Gamma r y Lambda A }, Tau 

Delta L1 !5 My i jVJ Ypsilon 
i P-

Epsilon E Ii I Ny N I -v Phi 

Zeta Z , Xi S ~ Chi 

Eta H 1'] I Omikron 0 I 0 Psi 

Theta e f} Pi II I n Omega 
I 

0,000012 
0,000010 

~0,000004 

0,000005 

P ! e 
E a 
T T 

Y i v 
([> I 'P 
X X 
'F 'Ijl 

Q OJ 
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Installationssinnbilder. 

~ Transportabler 

~ Wandwaschbecken :iI eiserner Herd mit + Kohlenfeuerung +-88-+ 

ODu I 
~ 

ReihenwaschanIage Q ~ Badeofen 

WandausguJ3 
I 

Gasdeckenleuchte 
~ mit Zapfstelle X.1 mit Lampenanzahl 

~r Spilltisch mit Zapf- Wri Gaswandleuchte 
stelle fix - beweglich 

t+--- 188 -t Elektrische Decken· 

~( "01 
Freistehende Bade· 0.1 leuchte mit Lampen. 

wanne anzahl 

~tJ1 Pissoir 

~ 
Elektrische" Wand· 

o ~ Freistehendes leuchte 

+w+ H'8+ + Klosett fix - beweglich 

Y~//f Elektrischer Schalter 
I 1-9 Radiator einfach, Serien-. 

rI ¥ I Wechsel-

Uo°:'uf Elektrische Steckdose, 
Gasherd mit 

~~ elektrischer Klingel-
drei Kochstellen taster +-88 --0 

Bausloffkennzeichnungen in den Buchabbildungen. 

~uerschnitt durch 
Holz, Mauerwerk 

oder Stein 

Langenschnitt durch 
Holz 

Hirnschnitt durch 
Holz 

Schnitt durch Beton 

Schnitt durch 
Erdreich 

Walzprofile 
im ~uerschnitt 

11II1I111111111 

------------

Fiillstoffe 

DiimmstoffE' 

Estriche 

GIas 

Putztrager 

Putz 
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Aba-Lorenz-Bohrpfahl 272. 
Abfallrohre, Dach 230. 
Abfallstoffe, Beseitigung 275. 
AbfluBrohre, guBeiserne 47, 277. 
.4bnahme 293. 
Aborte 277. 
Aboxit 127, 128, 129, 130. 
Aboxit-Bleiisolierplatten 127. 
Aboxit-Pappe 127. 
Ackermanndecke 151. 
Aerokret 20. 
Aggerit 127. 
Alabastergips 60. 
Alligatorspitze 271. 
Aluminium 51, 113, 209. 
Ansuchen um Baubewilligung 291. 
- - Bekanntgabe der Fluchtlinien 

289. 
Antieorodal 51, 113. 
Aquasit 26, 127, 130. 
Architekturlichte 244. 
Aristosziegel 8. 
Asphalt 51, 126. 
Asphaltbeton 52. 
Asphaltestrich 239, 240. 
AsphaltfjIzplatten 52, 127. 
Asphaltmastix 52. 
Ast-Mollin-Rippendecke 151. 
Attika 230. 
Attikarinne 226, 229. 

Bandeisendiibel Stephan 191. 
Bandstahlieichtprofile 44, 101. 
Basalt I. 
Bauabnahme 293 . 
Bauanzeige 292. 
Baubehorde 288. 
Baubeschreibung 289, 290. 
Baubewilligung 291. 
Baudurchfiihrung 291. 
Bauer, Dr., Bauart 125, 153. 
Baufiihrer 288. 
Baufiihrung 288. 
Baugips 60. 
Bauglas 54. 
Baugrundpriifung 265. 
Bauherr 288. 
Bauleiter 289. 
Baustoffe, Kennzeichnung ill den 

Buchabbildungen 303. 
Bauverhandlung 292. 
Bauxitzement 61. 
Beanspruchungen, zulassige, Beton 23, 

30, 31. 
-, -, Bruchsteinmauerwerk 81. 
-, -, Eisen 43. 
-, -, Holz 32, 33. 
-, -, natiirliche Steine 4. 
-, -, Ziegelmauerwerk 73. 
Bedingnisse 290, 291. 
Beinglas 56. 
Belgischer Binder 196. 

Aufgesattelte Holztreppen 169, 1~0 I Beniitzungsbewilligung 293. 
Auflager eiserner Binder 198. I ·1· Beschiittung 136, 235. 

Atzkalk 59. 

Ausdehnungskoeffizienten 26, 32 43 Beseitigung hauslicher Abfallstoffe 
, , 275. 

50. I Bessemerfarbe 49. 
Ausschreibung 290. Beton 19. 

Bakulagewebe 56. 
Balken- und Bogenbinder, neuzeit

liche 188. 

Betondecken 147. 
Betonfeuerbestandigkeit 27. 
Betongewichte 26. 
Betonit, Fassadefarben 130. 
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Betonmischungsverhaltnisse 
Betonpfahle 270. 
Betonschalungen 84. 
Betonwande 82. 

23. 

Beton, zulassige BeanspruchLmg 23, 
30, 31. 

Bewehrte Betondecken 148. 
Biber 127. 
Biberschwanze 8. 
Biegefestigkeit, Beton 31. 
-, Ziegel 6. 
Biegemomente, Auflagerdriicke und 

Durchbiegungen gerader Trager 
302. 

Bimsbeton 20, 26, 84, 103. 
Bimsdielendecke 155. 
Binder (Ziegelverband) 68. 
Biologische Klaranlagen 276. 
Bitumen 51, 126. 
Blatt 89. 
Blaufaule 35. 
Blei 50. 
Blendrahmen 244. 
Blindboden 136, 236. 
Blockverband 69. 
Blockwand 87, 88. 
Bodenfilz 241. 

Cabrol-Rohrdllbel 190. 
Carbolineum 36, 114. 
Celotex 17. 
Ceresit 26, 28, 127. 
Chemische Einflllsse auf Beton 27, 30. 
- - auf Eisen 48. 
Citadur 61. 
Cocolithplatten 14. 
Contexverfahren 107. 

Dachabfallrohre 230. 
Dachausmittelung 175. 
Dachbalkenstarken 187. 
Dachbodenrinne 231. 
DachdeckLmg 201. 

mit Blech 209. 
mit Dachpappe 214. 
mit gebrannten Ziegeln 205. 
mit Glas 220. 
mit Kunstschiefer 203. 
mit PreBkies 216. 
mit Schiefer 202. 
mit Schindel 202. 

i mit Stroh 202. 
i-mit Wellblech 212. 
1- mit Welleternit 204. 
: -, weiche lmd harte 201. 

Bodenpressung, zulassige 264. 
Bogendacher de L'Orme, Emy 

: Dachdeckungen, Gewichte 177. 
186, i Dachformen 174, 175. 

188. 
B6ckelschalung 136. 
Bohlenwand 87, 90. 
B6hler- Stahlbauweise 101. 
Boucherieverfahron 36. 
Bouole 241. 
Brandmauern 66. 
Breantisieren 36. 
Breitflachstahl 45. 
Brettelb6den 235, 236. 
Bretteljalousien 249. 
Bretterboden 234. 
Brettertiiren 258. 
BretterverkleidLmgen 113. 
Bronze 51. 
Bruchsteinmauerwerk 80. 
-, zuliissige Beanspruchung 
Brmmengriindungen 272. 
Briinienmg 48. 
Buderus-Fensterbank 224. 

81. 

BLmdtramlose 
186. 

Holzdachsttilile 

Burnettisieren 36. 

Mohr, Hochbau. 

Dachneigungen 174, 177. 
Dachpappe 52, 127, 214-. 
Dachpappedeckung 214. 
Dachplatten 8. 
Dachrinnen 225. 
Dachsttlhle 174. 

:1 Dachverblechungen 225. 
Dachziegel 8. 

! Dampfheizungen 283, 285. . 
,Danisches Verfahren, Stufenaustel-

I 

lung 163. 
DauerbrandOfen 280. 
Decken 131. 
- aus Beton und Eisenbeton 147. 
-, Eigengewichte 131. 
Dehnfugen 201, 218, 237, 238, 239. 
Dehnmal3, Eisen 43. 
-, Holz 33. 
Deutscher Binder 196. 
Diara-Estrich 238. 

178, Dielenful3boden 235. 
Doppelkegeldllbel, Ktlbler 190. 
Doppelpappedeckung 215. 

20 



306 Sachverzeichnis. 

Doppelte Ziegeldeckung 207. 
Drahtglas 55, 220. 
Drainagerohre II. 
Drexlerdecke 157. 
Druckfestigkeit, Beton 22. 
-, natiirliche Steine 4. 
-, Ziegel 6. 
Druckluftgru.ndungen 273. 
Diibel 117. 
DiibelMden 139. 
Dulac-Ortpfahle 271. 
Diinnwandhohlziegel 10, 78. 
Durchbiegung, Holz 34. 
-, Eisen 142. 
Durit 18. 
Diiwa-Zellenziegel 9. 

Edelputz 109. 
Eigengewichte vonDachdeckungen 17 7 . 

von Decken 131. 
von Fiillstoffen 132. 
von Isolierstoffen 133. 
von Pflaster und FuJ3b6den 132. 

Einfache schlichte Deckung, Dach-
pappe 214. 

Einfache Ziegeldeckung 207. 
Eingeschobene Holztreppe 169, 170. 
Einheitszeichen 296. 
Einlaufstutzen 231. 
Einstegsprosse 223. 
Eisen 41. 
Eisenauszug 154. 
Eisenbeton 28. 
Eisenbetondacher 201. 

Eisenfachwerks bauten 101. 
Eisen, Festigkeit und Beanspruchun. 

gen 43. 
Eisenfilz 56. 
Eisenportlandzement 27, 29, 61. 
Eisenrohre 46. 
Eisenstiitzen 119. 
Eisentiiren 262. 
Eisen, Verhalten gegen chemische 

Einfliisse und Feuer 48. 
Eiserne Binder, Auflager 198. 

-, Knotenpunkte 197. 
-, Pfetten 197. 
-, Sparren 198. 
-, Stabausbildung 196. 
;Fenster 254. 
Of en 280. 
Stiitzen, Berechnung 123. 
Treppen 172. 

Elastizitatsmoduli 33, 43. 
Elektrische Heizung 282. 
Elektrolytische Einwirkungen 

213, 223. 
Emaillierung 48. 
Emulgit 16. 
Englischer Binder 192, 196. 
Engobe 110. 
Entwurf 289. 
Erstarrungsgesteine 1. 
Erzzement 19, 27, 29, 61. 
Estriche 237. 

I Estrichgips 60. 
Etagenheizung 283, 284. 
Eternasprosse 223. 
Eternit 18. 

30, 50, 

Eisenbetondecken 147. 
Eisenbeton, elektrolytische Einwir- Eternit-Dachdeckung 203. 

kungen 30. 
Eisenbetongewicht 30. 
Eisenbetonkappen 147. 
Eisenbetonkonstruktionen, zeichneri-

sche Darstellungen 154. 
Eisenbetonpfahle 270. 
Eisenbetonplatten 148, 155. 
Eisenbetonschalungen 84. 
Eisenbetonskelettbau 86. 
Eisenbetonstufen 165. 
Eisenbetontreppen 168. 
Eisenbeton, Verhalten gegen chemi-

sche Einfliisse 30. 
Eisenbetonwande 82. 
Eisellbetonwiirmeleitzahl 30. 
Eisendachstiihle 195. 

Eternit-\Vandverkleidungen 97, 112, 
113. 

Evolventenmethode 162. 
ExpansionsgefaJ3 284, 285. 
Expansit 16. 
Fachwerksbau, WandverschHisse 
Fachwerkswand 87, 90. 
Falzbautafeln 54, 131, 237. 
Falzdach 210. 
Falzziegeldeckung 208. 
Federringdiibel Schulz 189. 
Feifelbalkendecke 146. 
Feinklinkerplatten 11, 110. 
Fenster 241. 

: Fensterbeschlage 254. 
j Fenstereisen 46. 

95. 
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Fensterladen 251. 
Fertigpfahle 270. 
Festigkeit, Eisen 43. 
-, Mortel 64. 
Feuchtigkeit, Schutz gegen 125. 
Feuerbesti1ndige Bauweise 67. 
- Tliren 257. 
Feuerbestandigkeit, Beton 27. 
-, Eisen 49. 
-, Holz 37. 
-, natlirliche Steine 5. 
Feuerhemmende Bauweise 67. 
- Tliren 257. 
FeuermauerabdecklUlg 225. 
Feuermauern 66, 72, 88. 
Feuerschutz 37, 49, 102, 105, 135, 142. 
Feuerton 12. 
Firstziegel 8. 
Flachdach, begehbares 217. 
Flacheninhalte ebener Figuren 298. 
- gebrauchlicher Querschnitte 300. 
Flachglas 54, 55. 
Flachgrundungen 266. 
Flanschenziegel 11, 142, 143, 145. 
Fliesen 11. 
Flintkote no, 127, 129, 130. 
Flintkote-Mastix 130. 
Fluchtlinien 289, 291. 
-, Ansuchen urn Bekanntgabe 289. 
Fluresit 26, 28, 127. 
Flussometer 278. 
Formgips 60. 
Formstahl 43. 
Forsterdecke 143, 146. 
- mit Stahleinlagen 146. 
Forstersteine 10. 
Frankipfiihle 272. 
Freiburger Skelettbauweise 93. 
Freitragende Stufen 164. 
Frewenhohlziegel 9, 73. 
Friihhochfester Portlandzement 
Fugenlose FuBboden 233, 237. 
Fullstoffe, Eigengewichte 132. 
Fundamentbeschau 293. 
Fundamentverbreiterung 266. 
Fundaplatten 56. 

60. 

Galvanische Strome 50, 213, 221, 223. 
Ganglinie 159, 160. 
Gas, Feuerungsabziige 77. 
Gasbeton 14, 20, 26. 
GasMen 281. 
Gasokret 20. 
Gebrannter Kalk 59. 
Gehlinie 159, 160. 
Gelander bei Stiegen 173. 
Gernischteiserne Treppen 172, 173. 
Gemischtlinige Stiegen, Stufenaustei-

hUlg 161, 162, 163. 
Gemischtes Mauerwerk 82. 
Gerippebau 93. 
Gesimsabdeckungen 224. 
Gestemmte Holztreppen 169, 170. 
- Tliren 259. 
Gewahrleistungsfrist 291, 293. 
Gewande 244. 
Gewolbe aus Ziegeln 140. 
Gewolbeziegel 6. 
Gips 3, 59. 
Gipsdielen 13, 79. 
Gipsestrich 238, 240. 
Gipsmortel 62, 64. 
Gipsschlackenplatten 13, 80. 
Gitterskelettbauweise 93, 94. 
Glas 54. 
Glasabmessungen 55. 
Glasbausteine 56. 
Glaserkitt 65. 
Glasverblendungen Ill. 
Gleitlager 199. 
Gneis 3. 
Granit 1. 
Griechische Buchstaben 
Grundbau 264. 

302. 

Grundkorpermaschine Stern 271. 
Grundpfeiler 269. 
Grundplatten 268. 
Grlinschiefer 3. 
Gudron 52, 128, 129. 
Gummi 58, 240. 
GuBasphaltestrich 239. 
GuBasphaltisolierung 127. 
GuBbeton 21. 

FuBausbildung eiserner Stutzen 120, GuBeiserne Saulen, Tragfahigkeit 119. 
122. 

FuBboden 231. 
-, Eigengewichte 132. 
-, fugenlose 233, 237. 
-, fugenzeigende 233. 

Hackelsteinmauerwerk 80. 
Halbkreismethode 163. 
Hangerinne 226, 227. 
Hartbrandziegel 6, 73. 

20' 
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HartholzfuLlboden 235. 
Hausschwamm 35. 
HeiLlwa.sserheizung 285. 
Heizung 279. 
-, elektrische 282. 
Heraklith 16, 79, 97, 239. 
Herbstdecke 156. 
Hetzerbinder 191, 192, 194. 
Hochdruckdampfheizungen 286. 
Hochofenzement 61. 
Hochspillklosette 278. 
Hohlmauern 71. 
Holz 31. 
Holzabmessungen 38. 
Holzdachstuhle 178. 
-, bundtramlose 186. 
- mit Bundtramen 178. 
Holzdecken 134. 
Holzeigenschaften 32. 
Holzfenster 244. 
Holzfeuerbestandigkeit 37. 
Holz als Handelsware 38. 
Holzkrankheiten 34. 
Holz, Lebensdauer 34. 
Holzpfahle 269. 
Holzpiloten 269. 
Holzrolladen 251. 
Holzstockelpflaster 235. 
Holzstutzen 116. 
Holztore 261. 
Holztreppen 169. 
Holztiiren 257. 
Holzwande 87. 
Holz, weiches uncl hartes 31. 
Holzzementdach 217. 
Holzzementmasse 217. 
Holz, zuliissige Beanspruchcmg 32. 
Hourdisdecke 144. 
Hourdisziegel 10. 
Hydrasphalt 127. 
Hydraulischer Kalk 60. 
- Kalkmortel 63, 64. 

lch8en 174. 
Ichsenausfiitterung 225. 
Imhofklaranlagen 277. 
Impragllieren 36. 
Indurin 109, 130. 
Inertol 28, 127. 
Installationssinnbilder 303. 
Insulite 17, 97. 
Iporitbeton 14, 20. 

Isolierpappe 53, 127. 
Isolierstoffe, Eigengewichte 133. 
Isolierung 125. 
-, llachtragliche 131. 
Isostone-Bausteine 15, 79. 
Isostone-Hohlblocksteine 15. 
Isostonesteindecke 151. 
Istegdecke 156. 
Istegstahl 157. 

Jalousiekasten 250. 
Juwan 56. 

KachelOfen 280. 
Kalksandziegel 12. 
Kalksteine 2, 3. 
Kampfer 243, 247. 
Kathedralglas 55. 
Katonaverband 78. 
KB-Platten 15, 79. 
KB-Steindecke 151. 
KehlstoLl 259. 
Keimsche Mineralfarbe 109. 
Kellerfenster 257. 
Keramitsteine 9. 
Kessel 279, 284, 285, 286. 
Kesselvorschriften 279. 
Kiesleiste 216, 217. 
Kiespappedach 216. 
Kitte 65. 
Kittlose Verglasung 222. 
KittverglasLmg 221. 
Klaranlagen 276. 
Kleinlogelscher Stahlbeton 26, 238. 
Kleinesche Decke 143. 
- Deckenziegel 10. 
- Decke mit Stahleinlagen 145. 
Klinkerplatten 11. 
Klinkerverblendung Ill. 
Klinkerziegel 9. 
Klliestock 184, 185. 
KnotenpLmkte 197. 
Kobraverfahren 36. 
Koenen-Plandecke 151. 
Koenen-Voutenplattendecke 149. 
Kollaudienmg 293. 
Kontergewolbe 268. 
Kontrasondecke 155. 
Konvektionsofen 281. 

I 
Kopfausbildcmg eiserncr Stiitzen 120, 

122. 
I Korklinolecun 57. 
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Korkment 58. 
Korkparketten 237. 
Korksteine 15, 79, 97, 239. 
Korrosion 30, 48, 102, 105, 223, 239. 
Kosmostafeln 54, 131, 237. 
Kostenvoranschlag 289, 290. 
Kragbinder 196. 
Krallenscheibe Metzke & Greim 189. 
Kreosot 36. 
Kristallinische Schiefergesteine 3. 
Kronen- oder Ritterdach 207. 
Kronsteiner Farbe 109, 130. 
Kropfschraube 170. 
Kropfstiick 171. 
Kriimmling 171.-
Kiiblerbinder 192. 
Kiibler-Doppelkegeldiibel 190. 
Kuf 141. 
Kupfer 50, 113, 209, 223. 
Kyanisieren 36. 

Lagerglas 54. 
LagerhOlzer 136, 148, 234, 235, 236. 
Lattentiiren 258. 
Laufer 68. 
Lauferverband 69. 
Lehm 60. 
Lehmestrich 238. 
Lehmmortel 62. 
Leichtbeton 19, 84, 103. 
Leichtbetonplatten 15. 
Leistendach, Blech 210, 211. 
-, Dachpappe 216. 
Leistungsverzeichnis 289, 290. 
Leitern 172. 
Leitertreppen 172. 
Linkrusta 58. 
Linoleum 57, 240. 
Linoleumfliesen 58. 
Linoxyn 57. 
Ludwigdecke 143. 
Ludwigdeckenstein 10. 
Luftheizungen 283, 286. 
Luftkalk 59. 
Luftmortel 58. 
Luftschutz 134. 
Luxferprismen 56. 

Magern 6. 
Mansardedacher 175, 184, 185. 
MaBeinheitszeichen 296. 
Massivdecken 139. 

Massivdecken aus Ziegeln 140. 
Mastpfahl 272. 
MaBstab, Plane 292. 
Materialerfordernis, Betqn 25. 
-, Martel 63. 
Mattglas 54. 
Mauerabzweigungen 70. 
Mauerecken 70. 
Mauerenden 70. 
Mauerkreuzungen 70. 
Mauerlatte 179. 
Mauern 66. 

aus Beton 82. 
aus Eisenbeton 82. 
aus natiirlichen Steinen 80. 
aus Ziegeln 67. 

-, Bezeichnungen 66, 68. 
-, Verbande 68. 
Mauerstarken 71. 
Mauerziegel 6. 
Mauerziegel, Festigkeit 6. 
Messing 51. 
MetallfuJ3b6den 233, 236. 
Metalliiberziige 48. 
Metallwandverkleidungen 113. 
Mettlacherplatten 11. 
Mikrosol 36. 
Mischungsverhaltnis, Beton 23, 84. 
Mischungsverhaltnisse, Martel 62. 
Monierwande 86. 
Martel 58. 
-, Materialerfordernis 63. 
Murosan 26, 127. 
Musselinglas 55. 
Myroment 238. 

Nagel 47. 
NationaIstein 8, 73. 
Neusiedlerplatten 17, 79. 
Neuzeitliche Balken- und Bogen-

binder 178, 188. 
Niederdruckdampfheizung 285. 
Niederspiilklosette 278. 
Nieten 46. 

Oberflachenbehandlung, Wande 105. 
Oka-Rippenplatten 11, 131. 
Oka-Wandplatten 9, 78. 
OMS-KlaranIagen 277. 
Opakglas 56. 
Ornamentglas 55. 
Ortpfahle 270, 271. 
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Parapetstock 259. 
Parketten 236. 
Parkettstabe 236. 
Perkinsheizung 283, 285. 
PetroleumOfen 281. 
Pfahlroste 269. 
Pfeiler aus Beton und Eisenbeton 124. 
- aus Ziegel 115. 
- aus nat. Steinen 116. 
Pfeilerverbande 115. 
Pfettendach 181. 
Pflastereigengewichte 132. 
Pflasterziegel 7. 
Pfostenstock 244. 
Pilzdecke 154. 
Pissoire 278. 
Plandecke von Koenen 151. 
Plane, Ma13stab 292. 
Planverfasser 288. 
Planverfassung 289. 
Plattenbalkendecken 153. 
Plattengriindungen 268. 
Pluviusrinne 247. 
Podeste 159, 160, 165, 168, 170. 
Pohlmann-Rahmenzellendecke 152. 
Polonceaubinder 192, 196. 
PolsterhOlzer 136, 148, 234, 235, 236. 
Porolith 14, 79. 
Porphyr 2. 
Porrdecke.152. 
Portlandzement 60. 
Portlandzementmortel 65. 
Pre13falzziegel 8. 
Pre13kiesdach 216. 
Primanit 17, 79-. 
Primat 127. 
Protected metal 214. 
Prufung des Baugrundes 265. 
PriiJ3wand 72. 
Pultdacher 174, 185. 
Putz 107. 
Putzfarbung 109. 
puzzolan 59, 65. 

Quadermauerwerk 81, 105. 
Quellen 32. 
Querscharen 141. 

Rabitznetz 56. 
Radialziegel 7. 
Radiatoren 281, 282, 284. 
Rahmenstock 244. 
Rapidschalung 85. 

Rapidtragerdecke 156. 
Rapidziegel 10. 
Rapidziegeldecke 146. 
Rauchfangziegel 7. 
Raumgewichte, s. einzelne Baustoffe. 
Rechtecksbalken, Widerstandsmo-

mente und Tragheitsmomente 138. 
Regie, Verrechnung in 290. 
Reineiserne Treppen 172. 
Remy-Bimsbeton-Hohlsteindecke 151. 
Riemenboden 235. 
Riffelblech 46. 
Ringscharen 141. 
Rinnenbleche, verzinkte 227. 
Rinnenhaken 226, 227, 228, 229. 
Rinnenkessel 231. 
Rinnensprossen 222, 223. 
Rippendecke Ast-Mollin 151. 
- Porr 152. 
Rippendecken 150. 
Rohbaubeschau 293. 
RohguJ3glas 55. 
Rohrdubel Cabrol 190. 
Rohre, Eisen 46, 47. 
Rohrzellendecke Way13 152. 
Rollbalken 251. 
Rollenlager 199. 
Roller 250. 
Romankalk 19, 60. 
Romanzementmortel 64. 
Romenadbogen 141. 
Rondelet, Formel 76: 
Roselerdecke 152. 
Rostschutz 48, 102, 105, 254, 256. 
Rotfaule 34. 
Ruberoid 53. 

I RuckenspUlklosette 278. 
Ruheplatze, Stiegen 159, 160, 165,168. 
Rustikaquader 81, 106. 
Rutschbogen 141. 

Sagedacher 175, 185, 196. 
Sammelheizungen 279, 283. 
Sand 5, 19, 29, 62. 
Sandschuttungen 268. 
Sandsteine 2. 
Santorinerde 59. 
Saumrinnen 226, 228. 
Saumstutzen 231. 
Saumverblechung 225. 
Schaftausbildung eiserner Stutzen 119, 

122. 
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Schalungsfristen 85. 
Schamotteziegel 9. 
Scheidemauern 66. 
Scheidewande aus ungebrannten 

kiinstlichen Steinen 79. 
- aus Ziegeln 78. 
Schichtgesteine 2. 
Schiebefenster 252. 
Schieferdeckung 202, 203. 
Schiffboden 235. 
Schimabeton 14, 20. 
Schindeldeckung 202. 
Schindelwandverkleidung 112. 
Schlackenbeton 15, 20, 26, 84. 
Schlackenzement 61, 63, 64. 
Schlackenziegel 12. 
Schlagleiste 248. 
Schlagregen, MaBnahmen gegen ]30. 
Schlammen 6. 
Schlammputzverfahren 108. 
SchluBbrief 291. 
Schmatzen 68. 
Schmelzzement 19, 29, 61. 
SchniirlguBglas 55. 
Schornsteine 76. 
Schornsteineinfassung 225. 
Schornsteinverband 69. 
Schotter 5. 
Schrauben 47. 
Schubfestigkeit, Beton 23. 
Schubspannung, Beton 31. 
Schiittbeton 22. 
Schwachbrandziegel 6. 
Schwarzblech 46. 
SchweiBung 121. 
Schwellrost 267. 
Schwerpunktangaben ebener Figuren 

und gebrauchlicher Querschnitte 
298, 300. 

Schwimmziegel 7. 
Schwinden 32. 
Sekuradecke 143. 
Sekurasteine 10. 
Senkgruben 276. 
Senkkastengriindungen 273. 
Serpentin 3. 
Sesselleisten 235. 
Setzstufe 164, 169, 170, 173. 
Sgrafitto 109. 
Sheddach 185. 
Siccofixzement 19, 29, 61. 
Sickergruben 275. 

Siderosthen 26. 
Siebelsche Bleiisolierplatten 127. 
Siegwartdecke 156. 
Sikurit 127. 
Siliglitplatten 79. 
Simplexpfahl 271. 
Simplexsteine II. 
Skagliolplatten 13. 
Skelettbau 86, 93. 
Sohlbankabdeckungen 224. 
Soliditkalk 60. 
Soliditkalkmortel 64. 
Solinglas 54. 
Solomitplatten 17, 79, 97. 
Sparrendach 179. 
Sparrenschwelle 181. 
Sperrholz 38, 114. 
Sperrholztiiren 259, 26l. 
Spezialdachpappe 53. 
Spezialglas 54. 
Spezifisches Gewicht: Eisen 43. 
- - N atiirliche Steine 4. 
Spiegelglas 55. 
Spindelraum 161. 
Spritzbeton 22. 
Stabausbildung eiserner Binder 196. 
Stabb6den 235. 
Stabstahl 43. 
Stahlbau, Ausfachung und Verklei· 

dung 103. 
-, Dauerhaftigkeit 102. 
-, Feuerschutz 102. 
-, Schallschutz 102. 
-, Warmeschutz 102. 
Stahlbleche 45. 
Stahlestriche 26, 238. 
Stahlfenster 254. 
StahlguB 42. 
Stahllamellenbau 101. 
Stahlrahmenbau 101. 
Stahlskelettbau 101. 
Stahltiiren 262. 
Stampfasphalt 52. 
Stampfbeton 21. 
Standerwand 90. 
Standrinne 226, 228. 
StauBziegelgewebe 56. 
Steineisendecken 144. 
Steingut 12. 
Steinholz 18, 238. 
Steinputz 109. 
Steinzeug 12. 
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Steinzeugrohre 11, 275, 277. 
Stelcon-Ferubin-Beton 238. 
Stelcon-Panzerbeton 238. 
Stephan-Bandeisendubel 191. 
Stephan-Bogenbinder 194. 
Stiegen 157. 
- aus Eisen 172. 
- aus Holz 169. 
Stiegengelander 173. 
Stocklichte 244. 
StoJ3 89. 
Strahlungsofen 281. 
Strangfalzziegel 8. 
StrauJ3pfiihle 272. 
Streckmetall 46, 87, 103, 105, 151. 
.Strohdeckung 202. 
Stromende Luft 131. 
Stufenausteilung 160, 161, 162, 163. 
Stufenbreiten, -hohen, -langen 159. 
Stukkaturrohr 57. 
Stutzen aus Beton 124. 
- aus Eisen 119. 
- aus Holz 116. 
Syenit 1. 
Synthoporit 19, 20, 61. 
Synthoporitbeton 26, 84, 104. 

Tafelbau 99. 
Taylorlinoleum 57. 
Tecuta 209, 211. 
Tecutafalzdachdeckung 211. 
Tecutaklebedach 211. 
Teerdachpappe 52. 
Teerfreie Dachpappe 52. 
Tekton 17. 
Tellerdubel Christoph und Unmack 

190. 
Tempdurin 130. 
TemperguJ3 42. 
Terranova 109. 
Terrassendach 217. 
Terrazzo 237, 238. 
Thermosit 20, 102, 104. 
Tiefgriindungen 269. 
Tombak 51. 
Tonerdezement 61. 
Tonschiefer 2. 
Tore 257. 
Torfoleum 16. 
Torkret 22. 
Tragerstiegen 166. 
Tragerstiegeberechnung 166. 

Tragheitsmomente von Rechtecks-
balken 138. 

Tramdecke 135. 
- Berechnung 138. 
Tramtraversendecke 139. 
TraJ3mortel 64, 65. 
Traversenstiegen 166. 
Trennungswande 72, 78, 79. 
Treppen 157. 
-, aufgesattelte 169, 170. 
-, eingeschobene 169, 170. 
-, gestemmte 169, 170. 
Treppenschrauben 170. 
Trittstufe 164, 169, 173. 
Tuchscherer-Ringdubel 189. 
Tfuen, feuerbestandige und feuer-

hemmende 257. 
-, gestemmte 259. 
-, Sperrholz 261. 
- aus Stahl 262. 

tlberfangglas 56. 
Uberschneidung 89. 
Uberschobene FUllung 259. 
UmschnUrte Saulen 125. 
Unbewehrte Betondecken 147. 

Verblechungen 223. 
Verblender 6, 110. 
Verblendung mit Glas 111. 
- von Wandflachen 110. 
Verbundfenster 242, 248. 
Vergebung 290. 
Verkehrslasten 133. 
Verlorenes Rohr 271, 272. 
Versatzung 91. 
Visintinidecke 157. 
Vorsatzbeton 107. 

Wabenplatten 9, 78. 
Waltonlinoleum 57. 
Wandbespannungen 56, Ill. 
Wandbildungen aus Eisen 99. 
- aUS Holz 87. 
Wande, Oberflachenbehandlung 105. 

I 
Wandflachenverblendung 110. 
Wandverkleidungen mit Brettern 113. 
,- mit Eternit 112. 

1

- mit Metall 113. 
- mit SchindeIn 112. 

,Warmeausdehnung von Metallen 43, 
I 50. 
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Warmedurchgangszahlen 96-100. Zapfen 89, 91. 
Warmedurchla13widerstande 96, 98, Zargen 244, 259. 

99, 100. Zechdecke 157. 
Warmeleitzahlen 98. Zeichnerische Darstellung, Eisen-
Warmeschutz 97, 102, 107. betonkonstruktionen 154. 
Warmwasserheizung 283. Zellenbeton 20, 26. 
Wassermortel 58. Zellenbetonsteine 14, 79, 97. 
Watproof 127, 130. Zellendecke Zollner 151. 
Weichholzful3boden 234. Zementestrich 237. 
Weillblech 46, 223, 226. Zementschlackenplatten 15. 
Weillkalk 59. Zentralheizungen 279, 283. 
Weillkalkmortel 62. Ziegelkappendecke 141. 
Weillzement 61, 234. Ziegelkappen zwischen Tragern 141. 
Wellblech 46, 212. Ziegelmauerwerk, zulassige Beanspru-
Wellblechdachdeckung 212. chung 73. 
Welleternit-Dachdeckung 204. Ziegelpfeiler lI5. 
Wemasprosse 223. Ziegelrohbau 106. 
Wenkohohlbalkendecke 146. Zink 50, 209, 223, 226. 
Werksatz 179. Zollnersche Zellendecke 151. 
Westphaldecke 152. Zugfestigkeit, Beton 22. 
Wetterschenkel 247. -, Eisen 43. 
Wetterschutz 107. ZulassigeBeanspruchung, Beton 23, 30. 
Widerstandsmomente von Rechtecks- -, Bruchsteinmauerwerk 81. 

balken 138. -, Eisen 43. 
Wiedergewonnenes Rohr 271. -, Holz 32. 
Wiener Fenster 245~ -, natfuliche Steine 4. 
Windelboden 139. -, Ziegehnauerwerk 73. 
Wolbung (Kuf, Ringscharen, Schrag- Bodenpressung 264. 

scharen) 141. Zuschlag 291. 
Xylolith 18, 238. Zuschlagstoffe 19, 29. 

Zwischenrinne 226, 228. 
Zyklopenmauerwerk 80. 
Zylinderstegdecke Herbst 156. 

Zackenziegel Ludwig 10. 
Zackenziegeldecke Ludwig 143. 

Berichtigungen. 
S. 32: lies im Kopf der Tabelle oben "Mittleres Gewichtl) in kg/m3 in". 

ob 

S. 147, Abb. 105 richtig: 

-t -} 

r~ r ~, 
rU1LJ 

+-lJ --+ -t<Jze-} 
Abb. 105. Spannungsverlauf fUr 

Platten und Rechtecksquerschnitte. 

S. 153, Abb. 125 rt'chts oben richtig: ~ 
8¢22 



Verlag von Julius Springer in Wien 

Handbuch des Hochbaues. Berechnung, Dmchbildung und Ausfiihrung. 
Von lng. Robert Schindler, Wien. Mit 906 Textabbildungen und 52 Zahlen
tafeln. XII, 709 Seiten. 1932. Gebunden RM 39.-

Fortschritte im Hochbau und deren Anwendbarkeit im oster
reichischen Bauwesen. Von Priv.-Doz. lug. Dr. techno Sepp Heidinger, 
Graz. (OKW-Veroffentlichung, Bd. 8.) Mit 103 Textabbildungen. 127 Seiten. 
1931. RM 5.65 

Praktisches Konstruieren von Eisenbetonhochbauten. Von Bau
meister Rudolf BayerI, Wien. Unter Mitwirkung von lngeniem A. Brzesky, 
gerichtlich beeideter Sachverstandiger. Mit 67 Textabbildungen. VIII, 
144 Seiten. 1930. RM 7.-

Material- und Zeitaufwand bei Bauarbeiten. Tabellen zm Ermittlung 
und Uberprmung del' Kosten von Erd-, Maurer-, Putz-, Estrich- und 
Fliesen-, Asphalt-, Dichtungs- (lsolierungs-), Beton- und Eisenbeton-, 
Zimmerer-, Dachdecker-, Spengler- (Klempner-), Tischler- (Schreiner-), 
Beschlag-, Glaser-, Maler-, Anstreicher-, Klebe-, Hafner- (Of en- und Herd
setzer-), Entwasserungs-, Brunnenmacher-Arbeiten. Von Arnold Ilkow, 
Zivilingenieur fiir das Bauwesen und Baumeister. Vie I' t e, verbesserte und 
vermehrte Auflage. VI, 100 Seiten. 1936. RM 4.80 

Hilfsbuch fUr den Eisenbetonbau fUr Baumeister und Bauleiter. 
Von lug. Viktor Hietzgern und lng. Arnold Ilkow, Zivilingenieme fiir das 
Bauwesen. Mit 79 Abbildungen. X, 132 Seiten. 1930. RM 5.80 

Versuche an Eisenbetonbalken unter ruhenden und herab
fallenden Lasten. Von Professor Dr.-Ing. Rudolf Saliger und Dr.-Ing. 
Ernst Bittner, Wien. Mit 50 Textabbildungen und 25 Tafeln. V, 79 Seiten. 
1936. RM 12.-

Zielsichere Betonbildung auf der Grulldlage der Ve;r:suchsberichte des 
Unterausschusses fiir zielsichere Betonbildung(UABb )imOsten. Eisenbeton
ausschusse. Herausgegeben von Ziv.-lllg. Ottokar Stern, Wiell. Z wei t e, 
erweiterte Auflage. (Erwei~erte Sonderausgabe aus "Mitteilungen iiber Ver
suche, ausgefiihrt yom Osten. EisenbetonausschuB", Heft 14.) Mit 18 
Textbildern und 9 Abbildungen auf 5 Tafeln. VI, 96 Seiten. 1934. RM 5.-

Holz im Hochbau. Ein neuzeitliches Hilfsbuch fiir den Entwmf, die 
Berechnung und Ausfiihrung zimmermanns- und ingeniemmaBiger Holz
werke im Hochbau. Von lng. Hugo Bronneck. Mit 415 Abbildungen, zahl
reichen Tafeln und Zahlenbeispielen. XVI, 388 Seiten. 1927. Geb. RM 22.20 

Junk-Herzka, Der Bauratgeber. Handbuch fiir das gesamte Bau
gewerbe und seine Grenzgebiete. N e u n t e, vollstandig neubearbeitete 
und wesentlich erganzte Auflage. Herausgegeben unter Mitwirkung her
vorragender Fachleute aus der Praxis von lng. Leopold Herzka, Wien. 
Mit zahlreichen Tabellen und 724 Abbildungen im Text. XVI. 785, 35 
Seiten. 1931. Gebunden RM 38 .. 50 

---------------------- ~----~ -

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 



Verla'g von Julius Springer in Berlin 

Stahlhochbauten. Ihre Theorie, Berechnung und bauliche Gestaltung. 
Von Ing. Dr. Friedrich Bleich. In zwei Banden. . 
Erster Band. Mit 481 Abbildungen im Text. VIII, 558 Seiten. 1932. 

Gebunden RM 66.50 
Zweiter Band. Mit 509 Abbildungen im ·Text. V, 376 Seiten. 1933. 

Gebunden RM 46.50 

Der Stahlskelettbau mit Berucksichtigung der Hoch- und 
Turmhauser. Vom konstruktiven Standpunkte behande1t fiir Ingenieure 
und Architekten von Professor Dr.-Ing. Alfred Hawranek, BrUun. Mit 
458 Textabbildungen. VIII, 286 Seiten. 1931. Gebunden RM 34.20 

Amerikanischer Eisenbau in Bureau und Werkstatt. Von Ober
ingenieur F. W. Dencer. Deutsche tThersetzung von Dipl.-Ing. R. Mitzkat, 
Horde. Mit 328 Textabbildungen. XII, 366 Seiten. 1928. Gebunden RM28.80 

Preisermittlung und Veranschlagen von Hoch-, Tief- und Eisen
betonbauten. Von Gewerbe-Studienrat lug. M. Bazali, Glauchau. Voll
standig neubearbeitet von Reg.-Baumeister a. D. Dr. Ing. L. Baumeister, 
Sechste, neubearbeitete und erweiterte Auflage. VIII, 463 Seiten. 1927. 

Gebunden RM 10.80 

Kostenberechnung im Ingenieurbau. Von Dr.-Ing. Hugo Ritter. 
Zweite umgearbeitete und erweiterte Auflage. VIII, 148 Seiten. 1929. 

RM 6.75, gebunden RM 8.10 

Stahl im Hochbau. Taschenbuch fiir Entwurf, Berechnung und Ausfuh
rung von Stahlbauten. N eun t e, nach den neuesten Fest1egungen bearbeitete 
Auflage. Mit Unterstutzung durch den Stahlwerks-Verband Aktiengesell
schaft, Diisseldorf, und Deutschen Stahlbau-Verband, Berlin, herausgege
ben vom Verein deutscher Eisenhuttenleute, Dusseldorf. Mit zahlreichen 
Abbildungen. XXVI, 780 Seiten. 1935. Gebunden RM 12.
(Gemeinsam mit Verlag Stahleisen m. b. H., Dusseldorf.) 

Grundlagen des Beton- und Eisenbetonbaues. Von Professor Dr.
Ing. E. Probst, Karlsruhe. Mit 2i1 Textabbildungen. VIII, 345 Seiten. 
1935. Gebunden RM 22.50 

Allgemeine Baubetriebslehre. Von Ziv.-Ing. Maximilian Soeser, Wien. 
Mit 89 Textabbildungen. V, 277 Seiten. 1930. (Verlag von Julius Springer 
in Wien.) Gebunden RM 18.60 

Technik und Wirtschaft. - Der Betriebsingenieur und seine Mitarbeiter. - Der Mensch 
im Baubetriebe. - Die Maschine im Baubetriebe. - Die Forderung von Massen. insbe
sondere von Bodenarten; Erdarbeiten. - Gesteinszerkleinerung und Sortierung. - Die Beton
bereitung. - Der Baugrund und der Bauplatz. - BaustoUbeschaffung und Baustoff
gebarung. - Die Baukosten. - Der Bauvertrag. - Die Baudurchftihrung und ihre 
Rationalisierung. 
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