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Vorwort. 
Die Fortschritte der Eisenbahntechnik sind von der Literatur standig be

gleitet und vertieft worden, nur auf dem Gebiete des Eisenbahnhochbaues ist 
sie ihnen nicht gefolgt. 

Wohl hat E. S c h mi t t im Jahre 1882 einen erst en Versuch mit seinem Buche: 
"BahnhOfe und Hochbauten auf Lokomotiveisenbahnen" unternommen dem ab
zuhelfen. Aber die Entwicklung des Eisenbahnwesens hat dies Werk langst uber
holt, namentlich seitdem der Eisenbahnhochbau zielbewuBt im preuBischen 
Ministerium der offentlichen Arbeiten durch den Wirklichen Geheimen Ober
baurat Dr. ing. Riidell geleitet und gefordert wurde. Deutlich ist seit dieser 
Zeit, seit etwa 25 Jahren, ein folgcrichtiges Vorwii.rtsschreiten und eine Klarung 
der Forderungen erkennbar, die an die GrundriBlosung der verschiedenen Ge
bii.udearten zu stellen sind. 

Die Ergebnisse dieser Entwicklung, die sich in einzelnen, meist in Zeit
schriften verstreuten Aufsii.tzen verfolgen lii.Bt, iibersichtlich zusammenzustellen 
und mit den fur den Eisenbahnhochbau bestehenden Bestimmungen zu ver 
einen ist das Ziel dieses Buches, um so zum weiteren Ausbau des Eisenbahn
hochbaues beizutragen. 

Geschrieben im Jahre 1914, hat der Weltkrieg sein Erscheinen hinaus
geschoben; die in der Z,,-ischenzeit erschienenen einschlagigen Veroffentlichungen 
haben daher in der Biichersehau am Schlusse des Bandes noeh bel'iieksiehtigt 
werden konnen. 

Berlin-HeerstraBe, im Herbst 1920. 

C. Cornelius. 
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I. Einleitung. 
Der Eisenbahnhochbau umfaBt ein viel weiteres Gebiet, als im allgemeinen 

angenommen wird. Zu ihm gehoren alle Hochbauten, die im engeren oder weiteren 
Zusammenhang mit dem Bahnbetrieb stehen, d. h. auBer den Bauten fur den 
Verkehr der Reisenden und die Beforderung der Guter, fur die Verwaltung 
und den Betrieb, fUr die Lokomotiven, Wagen und Werkstattsanlagen, auBer 
den Bauten fur die Wohlfahrt und den Aufenthalt der Angestellten auch deren 
Wohnungen. Letztere werden haufig zu Siedlungen, groBeren und kleineren, 
vereinigt und erfordern dann alle zu solchen erforderlichen Nebenanlagen, wie 
Schulen, Kapellen, Kirchen, Krippen usw., so daB auch diese Bauten - faBt 
man den Begriff Eisenbahnhochbau im weitesten Sinne - zu ihnen zu rechnen 
sein wiirden. Und nicht gerade selten treten an den Eisenbahnarchitekten Auf
gaben aus diesen Gebieten heran. 

Es wurde aber den Rahmen, dem sich die Ausfuhrungen dieses Buchcs 
einfugen sollen, weit ubersteigen, aueh diese Gebiete des allgemeinen Hochbaues 
einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen. Es erscheint dies auch nicht 
geboten, weil sie sich nur in unwesentlichen Teilen von gleichartigen Anlagen 
unterscheiden. Sie werden daher nur kurz gestreift werden. AusfUhrlich sollen 
nur die Wohngebaude fur die Bediensteten behandelt werden, weil fur sie bestimmte 
Grundsatze im Zusammenhang mit dem Bahnbetriebe bestehen. 1m ubrigen 
werden sich die Ausfuhrungen auf den Eisenbahnhochbau im engeren Sinne 
beschranken. 

Eine weitere Einschrankung werden sie dadurch erhalten, daB sie auf die 
Bauten der preuI3isch-hessischen Eisenbahngemeinschaft begrenzt und an der 
Hand der fur diese bestehenden Vorschriften behandelt werden sollen, wahrend 
auslandische Verhaltnisse nur gelegentlich, soweit es geboten erscheint, werden 
herangezogen werden. 

Diese Begrenzung ist durch die eigenartige und versehiedene Entwicklung 
geboten, die der Eisenbahnverkehr und mit ihm der Eisenbahnhochbau in den 
verschiedenen Landern erhalten haben. Beiletzterem ubertreffen die Unterschiede, 
die Landessitte und -gebrauche hervorgerufen haben, viel£ach das Gemeinsame. 
AU diese Verschiedenheiten hervorzuheben, wurde zur Zersplitterung fuhren, 
ohne Gewinn zu bringen, weil eben andere Gewohnheiten im Leben und Verkehr, 
im Handel und Wandel auch andere Einrichtungen bedingen, so daB es nicht 
angangig ist, fremde Einrichtungen ohne weiteres auf unsere heimischell Ver
haltnisse zu ubertragen. 

Wohl aber gelten fur Eisenbahnhochbauten aUe die Grundsatze, die auch 
fur andere Bauten gelten. Sie sollen in einfachen und leichten Formen und Ver
banden aus den ortsublichen Baustoffen errichtet werden, moglichst feuer
und einbruchsicher und so eingerichtet sein, daB der Dienst in ihnen nach den 
verschiedenen Zwecken von einander getrennt und in einfacher, leichter Weise 
mit der geringsten Kopfzahl von Bediensteten erledigt werden kann. 

Imeigentlichen Eisenbahnhochbau kann man drei Gruppen von Gebaudearten 
unterscheiden, die sich gelegentlich mehr oder weniger vermischen; es sind dies 
die Bauten fur den Verkehr und Betrieb, fur die Verwaltung und fur 
die W ohlfahrt. 

Randbibliothek. II. 6. 



2 Empfangsgebliude. 

Die ersteren sind: 
1. die Empfangsgebaude und Dienstabfertigungsstellen, 
2: die Stellwerksgebaude, 
3. die Giitersehuppen mit den Abfertigungsgebauden, 
4. die Lokomotivschuppen, 
5. die Wagenschuppen und Desinfektionsanstalten, 
6. die Werkstatten, 
7. die Lagerhii.user und die Kohlenbiihnen, 
8. die Wassertiirme. 
Die Gebaude fiir die Ve r wa I tun g zerfallen in : 
1. die Geschaftsgebaude der Direktionen, 
2. die Geschaftsgebaude der Amter, 
3. die Bahnmeistereien. 
Bei den Bauten fiir die W ohlfahrt der Angestellten unterscheidet man im 

wesentlichen: 
1. Aufenthaltsgebaude und Speiseanstalten, 
2. trbernachtungsgebaude, Schlafhii.user und 1edigenheime, 
3. Wohnungen der Arbeiter und der unteren und mittleren Beamten, 
4. Ansiedlungen fiir Arbeiter und untere und mittlere Beamte, 
5. Wohnungen fiir hOhere Beamte. 
Wie schon oben gesagt, ist die Trennung der Gebaudearten keine strenge, 

sehr haufig sind in einem Hause mehrere Arten von Dienststellen des auBeren 
und inneren Dienstes mit Wohnungen und Au£enthaltsraumen zusammcn unter
zubringen, so daB bei der Besprwhung Wiederholungen gelegentlich kaum zu 
vermeiden sind; immerhin soIl versucht werden, die im vorstehenden gegebene 
Einteilung durchzu£iihren, und zwar soIl stets von der einfachsten Form ausge
gangen werden. 

II. Bauten ffir den Verkehr. 
A. Empfangsgebaude. 

1. Allgemeines. 
Die Empfangsgebaude dienen fiir die Ab£ertigung der abfahrenden und del' 

ankommenden Reisenden. Der ihnen allen unentbehrliche Raum - abgesehen 

3.HZ 

" D,ensfroum ~ 
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• 

Abb. 1. Fahrkartenverkaufsstelle 
in Eichwalde b. Berlin. 

Abb. 2. Fahrkartenverkaufsstelle 
in Eichwalde. 

von den Emp£angsgebauden fiir Fiirstlichkeiten, von denen am SchluB die Rede 
sein wird, und von den Gebauden auf Zwischenbahnsteigen, die keine eigentlichen 



Allgemeines. 3 

Empfangsgebaude sind, aber im Zusammenhang mit ihnen besprochen werden 
sollen - ist der Raum fur den Fahrkartenverkauf. In einfachster Form besteht 
er aus einem Raum mit einem oder mehreren Schalterfenstern, an denen die Fahr
karten gelost werden. Er findet sich in dieser einfachen Gestalt meist bei voruber
gehenden und bei nur zeitweilig benutzten Anlagen, wie z. B. bei Orten mit starkem 
Sonntags- und Ausflugsverkehr. Als Beispiel diene die Anlage in Eichwalde bei 
Berlin (Abb. I u. 2). Haufiger sind jedoch die Anlagen, bei denen zum Schutz 
der Reis(mden der Fahrkartenverkau£ sich nicht im Freien, sondern in einem 
geschutzten Raume vollzieht. 
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Abb.7. (GrundriBmuster zu Stationsgebauden der preuBisch.hessischen Eisenbahn.) 

Meist jedoch dient der Fahrkartenverkaufsraum gleichzeitig dem Zugab
fertigungsdienst; es wird dann in ihm auch das Gepack der Reisenden, soweit es 
la.ngere Zeit zu lagern hat, verwahrt (Abb. 3 und 4). 

Die nachste Sture stellen die Empfangsgebaude dar, in denen fur die Ge
packabfertigung ein besonderer Raum abgeteilt wird, (Abb. 10 und 11), und 
weiterhin ein besonderer Raum fur den Zugabfertigungsdienst (Abb. 5 bis 9). 

Dient bei einfachen Verhaltnissen der Eintrittsflur gleichzeitig als Warte
raum, so wird mit zunehmender GroBe ein solcher besonders abgeteilt (Abb. 12-14) ; 
bei weiter fortschreitender Entwicklung werden getrennte Wartesale fur Reisende 
mit Fahrkarten 1. und 2. und mit Karten 3. und 4. Klasse angelegt (Abb. 4 und 5). 
Bei groBen Anlagen geht man in dieser Teilung weiter, trennt auch noch Warte
raume fiir Nichtraucher und fur Frauen, sowie Speisesa.le ab (Abb. 15-27). In 
Norddeutschland ist es ublich, auch bei kleinen Anlagen schon Bahnhofswirt
schaften vorzusehen, haufig nur aus einem Schankraum bestehend. Bei groBeren 
Anlagen treten dazu ein Anrichteraum, eine Kuchenanlage, ein Raum fur den 
Wirt und Wohnraume fur den Wirt und seine Angestellten. 

Auch die Dienstraume nehmen an Zahl und Umfang mit der steigenden GroBe 
des Bahnhofes zu. Es werden besondere Raume abgetrennt fur den Telegraphen
dienst, fiir .die Zugabfertigung, die Stationskasse, die Handgepackaufbewahrung, 
fiir Auskunfterteilung, fur Fundsachen, fur den Pfortner, die Bahnsteigschafiner, 
die Gepacktrager und die sonstigen Bediensteten, wohl auch Raume fur die 
Polizei, die Zollabfertigung, die Bahnhofsmission, die Gepackbeforderungs
gesellschaften; dazu treten eine oder mehrere Wohnungen fur Beamte, Unter
richts- und Beratungsraume. 
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6 Empfangsgebaude. 

SchlieBlich sind in den graBen Empfangsgebauden noch Abort- und Wasch
anlagen, wahl auch Bade- und Frisierraume vorzusehen, ferner Platze fur den 
Verkauf von Zeitungen, BIumen, Zigarren, Obst und fUr Geldwechsler. 

In den alteren Empfangsgebauden waren auch meist die Empfangsraume 
fiir Furstlichkeiten mit aufgenommen, fur die 
man neuerdings jedoch vorzieht, besondere 
Bauten im AnschluG an die Empfangsgebaude 
oder ganz freistehende Anlagen zu errichten. 
(Abb.26 u. 27.) 

Abb. 12. Empfangsgebaude in Rehbriicke. Abb. 13. Empfangsgebaude 
in Rehbriicke (Querschnitt). 

Abb. 14. Empfangsgebaude in Rehbriicke (StraBenseite). 

2. GroBe und Lage der Empfangsgebaude. 
Was nun die GroBenabmessungen der Empfangsgebaude angeht, so hat man 

vielfach versucht, sie aus der Zahl der Einwohner der betreffenden Ortschaften zu er 
mitteln. Aile diese Versuche sind gescheitert und muGten scheitern, weil der Verkehr 
von zuviel anderen Dingen abhangt, in erster Linie von der Art der Zugfolge, dann 
von der Frage, ob es sich um einen End-, einen Durchgangs- oder Umsteigebahn
hof handelt, ob mit starkem Markt-, Bade- oder Ausflugverkehr zu reehnen ist, ob 
es sieh um Industrie- oder Landorte handelt und dergl. Auch die Frage der groGeren 
oder geringeren Reiselust der Bevolkerung ist von nicht zu unterschatzender 
Bedeutung; kurz es sind eine Reihe von Umstanden, die sich mathematisch nieht 
erfassen lassen. Bei der heutigen Dichte des Eisenbahnnetzes wird es sich baim 
Bauen von Empfangsgebauden meist um Anlagen handeln, fur die ahnliehe 
Bauten schon in grol3erer oder geringerel' Nahe bestehen, so dal3 die bei diesen 
gemachten Erfahrungen als Anhalt dienen konnen, oder um Ersatzbauten fiir 
altere Gebaude, fur die im Laufe der Zeit die Raumbedurfnisfrage bereits 
geklii.rt ist. Unerwartet eintretende Bedurfnisse, beispielsweise bei Verlegung 
von grol3en vVerken, Anlage von Freibadern u. dergl., werden immer d'Urch 
einen entsprechenden Um- oder Ausbau leichter befriedigt werden konnen. 
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Abb. 20. Empfungsgcbiiuu · Wi sbaucn. Hauptgrundri3. 

Abb. 21. Empfangsgebaude in Wiesbaden. 
(GrundriB des Kellergeschosses mit der Kiichenanlage.) 
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GroBe und Lage der Empfangsgebaudc. 13 

als wenn von vornherein auf all solche Dinge Riicksicht genommen wird, was 
in den meisten Fallen fUr die urspriingliche Anlage zu weniger giinstiger Lasung 
des Grundrisses fiihrt. 

Die Lage des Empfangsgebaudes wird in der Regel durch die Ortlichkeit 

~--
T"nntl 

'1 fOhrkOrieA
... o/Jl'el1ljung 

[ ,tlrrscllQ , 

.\ hb. :. ' . Ab{cl'tigullg.<l'i~lInJ(' in HI'I·lllsdol'f. 

Abb.2!l. Ahkrtigungsl'iilllllc ill H I'I'IlI<dot1 (, ('h l ill Ihm'lI dl'n TUIlIIl'I). 

Abb. 30. Abfertigungsriiume in Hermsdorf (Schnitt durch die Bahnsteigtreppe). 
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bed ingt: JUl'h ) Io"li 'hkeit .011 .' ie 
so g w~i.hlt werden, daB del' Y l'kehr 
del' R i en(lell <lurch dell Bahnb -
trieb lind dm'h dCll \'erh'h1' del' 
La, tfuhrw('rke zu den F]"ilade
stml3 n lind dell H'ltt,], ehuppC'll 
miigli ,h. t wC'nig bclii.stigt winl 1111d 

die Bahn teigc ,- n (ler Fahrknriell
'-C'rkau{::telle auf J-Orztstell1 \\'ege 
el'J'eicht we)'(I '11 kiillll('lI, Bei C'in
glei.·igC'1l R J111('11 lind Hil1d lid\ n 
\'C'J'hiiltl1iH~ell kann eli ~'r lC't7.t{'1l 

-. 

.\hb.31. ;'(·hnit durch lIns Yorgl·bi\'udc 
in Ifl·l'In~dorr. 

Abb. 33. Empfangsgebaude in Lichtenberg-Friedrichsfelde. 
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Forderung auf einfachste Weise durch unmittelbare Lage der Emp£angs
gebii.ude am Bahnsteig genugt werden; auch bei den Empfangsgebii.uden der 
Endstationen, soweit sie als sogenannte Kopfbahnhofe ausgebildet sind, stoBt 

Abb. 3+. Bmpfnng. gcbiiudc in Lichtcnberg.Fri drichsf{'klc. 

Abb. 35. Empfangsgebaude in Lichtenberg-Friedrichsfelde. 

diese letzte Forderung in der Regel nicht auf bEsondere Schwierigkeiten; bei 
beschrankten ortlichen Verhaltnissen jedoch und wenn wegen der Starke 
des Zugverkehrs schienenfreier Zugang zu den Bahnsteigen gefordert werden 



16 Empfangsgebaude. 

muB, ist die Anordnung von Brucken oder Tunne1gangen nicht zu vermeiden. 
Als Beispie1e fur in s01chen Fi:i.llen notwendig werdende Losungen sei auf die 
Abb. 15 bis 19 und. 28 bis 54 verwiesen. Eine weitere Erschwernis tritt 
hinzu bei Bahnkreuzungen mit Bahnsteigen in verschiedenen H6henl:..gen, den 
sogenannten Turmstationen, wo die Anlage der Abfertigungsraume in mittlerer 
Hohe wie in Osnabrlick in Frage kommen kann, doch tut man besser, sie in 
Hohe des einen Bahnsteiges zu legen. 

Eine besondere Schwierigkeit entsteht, wenn fUr die Raume des Empfangs
gebaudes kein anderer Platz zur Verfugung steht als der Raum unter den Gleisen, . 
bei den sogenannten Viaduktan1agen, in der Losung der Frage, wie den Raumen 
genugend Licht zugefuhrt werden solI. Die GrundriBlosung gestaltet sich in 
diesem Falle immerhin noch einfach, wenn die Raume so angeordnet werden 
konnen, daB die Raume seitlich oder an einer unter den Gleisen hindurch
fuhrenden StraBe aufgereiht werden konnen (Abb. 43 bis 45). LaBt sich das 
nicht ermoglichen, so ordnet man Lichtschachte zwischen den Gleisen (Abb. 28) 
an oder man muB auf die Anordnung von Oberlicht zuruckgreifen. Sind Ober
lichte nicht zu vermeiden, so sollten sie grundsatzlich nicht wagerecht liegend 
ausgebildet werden, wo sie der Verschmutzung durch RuB und Staub gar zu 
sehr ausgesetzt sind, sondern immer einen Schutz durch einen Aufbau er
halten, dessen S3itenwande dem Deckenlicht die Beleuchtung zufuhren. Als 
Beispiel einer uberaus geschickten Zufuhrung von Licht zu den Viadukt· 
raumen sei auf den in Abb. 46 und 47 dargestellt011 Dammtor-Bahnhof in 
Hamburg hingewiesen, bei dem das uberraschend gunstige Ergebnis durch 
Aussclmitte im mittleren Bahnsteigteil und Ausnutzung der seitlichen Bahn
steigmauern zu Fenstergruppen erzielt ist. 

Die Frage der Lichtzufuhrung ist fur die Eisenbahn-Empfangsgebaude 
von einschneidender Bedeutung. Darf sie schon bei anderen Hochbauten nicht 
unterschatzt werden, so ist sie hier, bei der Hast und Eile des Verkehrs eins 
der Haupterfordernisse, die bei der Entwurfsbearbeitung zu berucksichtigen 
sind. Sie hat hauptsachlich dazu gefuhrt, den neuen Empfangsgebaudeu ihre 
besondere Eigenart zu verleihen. Von Bedeutung sind dabei besonders die 
Schalterhallen, die auch fur den Reisenden wichtigsten R1tume. 

3. Schalterhallen. 
a) Allgemeine Anordnung. Wie oben erwahnt, dient die Schalterhalle 

bei einfachen Verhaltnissen gleichzeitig als Warteraum und wird dann mit 
Banken ausgerustet. In ihr sind die Fahrplane in guter SichthOhe auf
zuhangen, d. h. so daB die unterste Schriftzeile 50-60 cm, die oberste 
hOchstens 2,00 m uber FuBboden sich befinden. Wenn an den Wii.nden nicht 
ausreichend Platz fiir. die haufig groBe Zahl der Fahrplane ist, so sind Ge
stelle, am zweckmaBigsten unverruckbare, fur ihre Anbringung vorzusehen, 
die dann haufig in besonderen Nischen ihren Platz finden, urn den Ver
kehr nicht zu storen (Abb. 20 und. 38). Auch besondere Einrichtungen, bei 
denen Tafeln, die beiderseitig mit Planen beklebt sind, je nach Bedarf her
vorgezogen und eingesehen werden konnen, haben sich bewahrt (z. B. der 
Apparat von Wornle), doch ermoglichen sie immer nur die gleichzeitige 
Benutzung ffir zwei Reisende. Fur gute Be1euchtung der Plane ist mit 
Rucksicht auf die kleine Druckschrift besonders zu sorgen. AuBer den Fahr
p1anen gelangen noch Tafeln mit den Preisen der Fahrkarten nach den 
verschiedenen Orten in den Schalterhallen zum Aushang, am besten neben den 
betreffenden Schaltern. Auch diese Preistafeln werden bei groBerer Zahl in 
a.hnlichen Gestellen wie die Fahrplane vereinigt oder wohl auch in Buchform 
ausgelegt. 
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Schalterhallen. 19 

Endlich sind noch Tafeln fiir 
Bekanntmachungen, Sonderzuge und 
dergleichen vorzusehen. 

Eine Uhr, gleich gut bei Tages
licht und kunstlicher Beleuchtung er
kennbar, darf in den Schalterhallen 
ebenfalls nicht fehlen und wird am 
besten derart angebracht, daB sie so
wohl von den Reisenden als auch von 
den Schalterbeamten gesehen werden 
kann, damit diese wissen, wann siemit 
dem Fahrkartenverkauf fur die ein
zelnen Zuge aufhOren mussen. Die Uhr 
wird haufig als Schmuckstuck zur 
Hauptverzierung der Halle ausgebil
det (Abb. 22). 

Die Schalterhallen, fast nur von 
Leuten in mehr oder minderer Hast 
benutzt, sollen einen FuBboden er
halten, der nicht leicht glatt wird; 

~ als solcher hat sich Asphaltbelag und 
.;J neuerdings Belag aus kunstlichen 
~ Granitoidplatten am besten bewahrt. 
A Da die Reisenden in der Regel nur 
.S kurze Zeit in den Schalterhallen ver
~ weilen und sich dort im StraBenanzug 
:~ befinden, kann von der Heizung der 
~ Hallen im allgemeinen a bgesehen wer
~ den, dagegen sind Windfi1nge an den 
~ AuBenturen haufig nicht zu vermeil den, um die Zugluft abzuhalten; 

r.'1 zwecklos ist es aher, diese Wind
fange zu heizen, wie dies bei Kirchen 
vielfach geschieht. Vor den Ein
gangen sind dagegen Unterfahrten 
oder Schutzdacher anzubringen, die 
die Reisenden beim Aussteigen aua 
den Fuhrwerken gegen Unwetter 
schutzen. Die Turen in den Wind
fangen, als Pendelturen ausgebildet, 
sollen reichlichen Durchgangsraum 
(1,00-1,20 m) bieten und nicht ala 
Doppelpendelturen ausgebildet wer
den, bei denen durch das Zuruck
schlagen der Flugel Reisende leicht 
gequetscht und verletzt werden; zwi
schen den einzelnen Fltigeln mussen 
zu diesem Zwecke feste Zwischenteile 
von mindestens 30 cm, besser 50 cm 
Breite eingeschaltet werden. 

Da die Schalterhallen meist auf 
allen Seiten zugebaut werden mus
sen, ist es haufig schwierig, sie gut 
zu beleuchten, was unbedingtea Er-

2* 
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Abb. 40. Empfangsgebii.ude in Vohwinkel. 

Abb.41. Empfangsgebii.ude in Vohwinkel. 
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fordemis ist; farbige Verglasung ist daher bei ihnen nur mit groBer Vorsicht 
anzuordnen. Um recht viel Licht zu gewinnen, bildet man gem iiber den 
Eingangen der Schalterhallen recht groBe Fenster aus, die viel dazu beitragen, 
den Bau schon auBerlich als Empfangsgebaude zu kennzeichnell (Abb. 25, 42, 
49, 52, 54). Oft rcicht das durch diese groBen Fenster fallende Licht aber doch 
nicht zur Beleuchtung aus; es wird dann seitliches Hochlicht vorgesehen 
werden miissen (Abb. 22). 

Die GroBe der Schalterhallen wird fast immer durch di~ Zahl der Schalter 
bedingt. Ihre GrundriBform ist haufig von der 6rtlichkeit abhangig; am ge-

Abb.42. Empfangsgebaude in Vohwinkel. 

eignetsten' hat sich eine langgestreckte Rechtecksform erwiesen, wogegen runde 
Formen das Zurechtfinden erheblich erschweren und daher nicht zu empfehlen 
sind. 

In der Regel dient die Schalterhalle nicht nur fiir die abfahrenden Reisenden, 
sondem auch die ankommenden miissen sie durchschreiten, die Gefahr unbe
quemer Kreuzungen liegt daher nahe und ist durch richtige Anordnung der 
Schalter und Gepackraume nach Moglichkeit einzuschranken. Bei der in Deutsch
land bestehenden tJbung rechts zu gehen und auszuweichen, ergibt sich daher 
als Regel, daB die Schalter und Gepackraume rechts anzuordnen sind, und zwar 
so, daB die Abfahrenden an ihnen ohne unniitze Wege auf dem Gang zum Bahn'
steig voriiberschreiten. 

Wenn moglich ordnet man fiir die ankommenden Reisenden einen besonderen 
seitlich zu den Halteplatzen fiir Fuhrwerke fiihrenden Ausgang an, wodurch am 
besten Kreuzungen und ZusammenstoBe an den Eingangstiiren vermieden 
werden (Abb. 20, 38), oder man sieht fiir den Zu- und Abgang von den Bahn
steigen getrennte Wege vor, wodurch Verkehrskreuzungen am wirksamsten be
seitigt werden. Diese besonderen Ausgange erhaIten dann ebenfalls bei groBeren 
Anlagen Hallen, Windfange und Vordacher. 

b) Fahrkarten-Verkaufstelle. Die Anordnung der Schalter an der rechten 
Seite der zum Bahnsteig Schreitenden bedingt aber nicht, daB sie auch auf 
der rechten Seite der Schalterhalle liegen miissen, was bei kleinen Anlagen aller-
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• .\bb. ·1:3. Abfcl"tigungsl'iiull1r in XOWa'\'l'.~. (rnlel'er (:rumlriB.) 

~f?oM~m . __ • __ • _____ • __ • __ ._._._. ____ • __ _ 

Abb. ·U-. bfertigungsrii.ull1c in :\011'1111'('.". (Oberer l!rundriB.) 

Abb.45. i\blcrtigung. riiumc in 1To\\'aIl'C8. (chllilt.) 

dings die Regel ist und auch bei groBen Empfangsgebauden sich vielfach vor
findet, vielmehr erweist sich haufig als sehr geeignete Lage die dem Eintritt 
gegeniiberliegende Seite der Schalterhalle. Als wenig geeignet sind dagegen 
Schalteranlagen auf der Eintrittsseite zu bezeichnen, wie sie altere BahnhOfe zeigen 
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24 Empfangsgebaude. 

.' 

(Stettiner Bahnhof in Berlin, Altona), weil der Reisende beim Eilltritt sie nieht 
gleieh erbliekt und sieh erst umwenden ll1ufl. 

Die Fahrkarten-Verkaufstellen o£fnen sich mit den Sehalter£enstern naeh der 
Halle. In 75-90 em Hohe tiber Fuflboden erhalten sie ein Zahlbrett, das an der 
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Schalterhallen. 27 

Hallenseite ausgerundet bis auf 1,20m vorgezogen wird und so im Verein mit einem 
vor der Mitte des Schalters aufzustellenden Tisch, dem Drangeltisch, die Reisenden 
notigt, nacheinander an den Schalter heranzutreten, und verhindert, daB Schwa.ch
liche, Frauen oder Kinder bei Seite und zuruck gedrangt werden. Der Abstand 
zwischen der mit dem Zahlbrett in gleicher Rohe liegenden Tischplatte betragt 
zu diesem Zweck nur 65 cm. Drangeltisch und 
Zahlbrett mussen sehr gut befestigt werden 
und werden zweckmli.13ig in hartem Rolz aus
gefUhrt. Um Streitigkeiten der Reisenden zu 
vermeiden, ist durch Aufschriften festzulegen, 
von welcher Seite an die Schalter herangetreten 
werden solI. Ublich ist, wie an den Postschal
tern, von rechts herantreten zu lassen. Der 
Abstand der Schaltermitten voneinander ist 
2,00 m; bei nur fUr wenige Richtungen auf- Abb. 51. 
liegenden Fahrkarten, wie bei Stadt- und Vor- Empfangsgebaude in .coblenz. 
ortbahnschaltern, und bei Verwendung von 
Fahrkartendruckmaschinen kann dieser Abstand auf 1,75 m und n6tigenfalls 
sogar auf 1,60 m eingeschrankt werden. 

1st mit der Fahrkartenverkaufstelle die Guterabfertigungstelle verbunden, 
80 ordnet man fur diese zweckma!3ig einen besonderen Schalter an, weil die 

Abb. 52. Empfangsgebiiude in Coblenz. 

Erledigung der Frachtbriefe meist langere Zeit erfordert und eilige Reisende 
dadurch behindert wUrden. 1m ubrigen richtet sich die Zahl der Schalter nach 
der Zahl der zu verkaufenden Fahrkarten, nach der Art der in ihnen aufliegenden 
Fahrkarten - z. B. ordnet man gelegentlich besondere Schalter fur Auslands
verkehr, Militarfahrkarten, Monatskarten usw. an - und nach der Art der Be
setzung der Schalter, d. h. ob an demselben Schalter ununterbrochen verkauft 
wird oder nicht; der ununterbrocbene Verkauf ist bei Verwendung von Druck
apparaten ohne weiteres moglich, bei Verkauf von fertig gedruckten :Fahr
karten aus Schranken erfordert er besondere - meist drehbare - Schranke, 
so daB der einzelne Beamte die ihm ubergebenen Karten unter VerschluB halten 
kann. 1m allgemeinen kann man rechnen, daB an einem Schalter ohne Doppel
besetzung taglich 800, im Stadtverkehr bis zu 2000 Fahrkarten verkauft werden 
k6nnen. Eine Verminderung der Schalter wird durch die Aufstellung selbst
tatiger Fahrkartenverkaufstander erzielt; wobei aber zu beachten ist, daB diese 
Einrichtungen leicht, z. B. bei starken Warmeschwankungen, Storungen aus
gesetzt sind. 

Die Schalterfenster sind so auszubilden, daB der Verkii.ufer das Znhlbrett 
gut ubersehen und mit den Reisenden sich leicht verstii.ndigen kann, ohne durch 
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Zugwind belastigt zu wer" 
den. Zur Obersicht des 

Zahlbrettrs geniigt es, 
wenn der mittlere Teil des 
Schalterfensters in etwa. 
50 em Breite bis auf 1,60 m 
Rohe durchsiehtig verglast 
wird, die iibrigen Fenster
teile werden undurehsichtig 
verglast. Z ur Verstandigung 
mit den Reisenden wird ent
weder eine kleine Scheibe 
zum Offnen eingeriehtet, 
oder man setzt besser eine 
Spreehmembrane in mitt· 
lerer Mundhohe, etwa 1,40 
bis 1,50 m, ein. Zum Ab
halten der Zugluft wird die 
Offnung fiir die l!'ahrkar
tenausgabe und Geldwechs· 
lung mogliehst klein ge
halten , etwa 15 em hoeh 
und 20 em breit, und mit 
einem Schieber versehen. 
Man hat aueh Drehteller 
zu diesem Zweeke ver
wandt, die fiir geringen 
Verkehr sieh aueh bewah
ren, bei starkem aber nicht 
zu verwenden sind, weil sie 
die Abfertigung zu sehr 
verlangsamen . 

Zum Schutz gegen Raub· 
anfalle sind die Sehalter
fenster innen oder au Ben 
zu vergittern. Das Zahl
brett erhalt auf seiner in
neren Seite zwei Schub· 
kasten, von etwa 30 em 
Tiefe, zur Aufbewahrung 
der Geldschwingen und der 
Stempel; in der Mitte soU 
es nicht breiter als 60 em 
sein, damit der Beamte 
nieht zu weit beim Ein
ziehen des Geldes hin-

durchzulangen braucht. 
Um das Geld leiehter er· 
greifen zu konnen, werden 
die Zahlbretter an der 
Zahlstelle genarbt oder mit 
Gummiplatten ausgeriistet, 
doch haben sich bei sehr 
starkem Verkehr auch diese 
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Einrichtungen vielfach als hin
derlich beim zur Seite schieben 
des GeJdes erwiesen. Vermieden 
mussen an dieser Stelle jeden
falls Einschnitte und Lcisten fur 
Schieberfuhrungen werden, die 
das Einstreichen des Geldes noch 
mehr behindern vvGrden. 

Die Fahrkartenverkaufsraume 
erhalten etwa 4,5 m Tiefe. Sie 
mussen durch Tageslicht gut er
leuchtet sein, namentlich an den 
Schalterfenstern, zu welchem 
Zwecke gelegentlich Deckenlicht 
zu Hilfe genommen wird. (Abb. 
23). Zur kiinstlichen Beleuch· 
tung ist auGer der allgemeinen 

Raumbeleuchtung an jedem 
Schalterfenster innen und auGen 
je eine Lampe anzuordnen. 111-
nerhalb des Fahrkartenverkaufs
ra urnes scheidet man die ein
zelnen Stande durch engma
schiges 2,50 m hohes Drahtnetz in 
Eisengerippen. Daneben ordnet 
man bei gro13eren Anlagen einen 
Raum an, in dem die Verkaufer 
ihre Abrechnungen aufstellen,. 
und wo die Vorrate an Karten 
unter sicherem Verschlu6 aufbe
wahrt werden konnen, auBerdem 
einen etwa 20 qm groBen Raum 
fUr den Vorsteher der Fahr
kartenverkaufstelle. Auch eine 
Abortanlage fUr die Verkaufer 
nnd ein Schlafraum fUr die Zeit 
zwischen Abend- und Morgenver
kauf ist haufig erwiinscht. Zum 
Schutz gegen Einbruch, um 
schnell Hilfe herbeizurufen, ist 
eine Klingelanlage zu einem 
standig besetzten Raum, etwa zu 
dem der Gepacktrager, vorzu
sehen. 

e) Gepaek· Abfertigungsstelle. 
Bei kleinen Anlagen wird von 
dem Fahrkartenverkaufer auch 
die Gepa.ckabfertigung erledigt. 
Die beiden Raume sind daher 
unmittelbar nebeneinander anzu
ordnen. Der Raum erhalt dann 
nur ein Annahmefenster, von 
1,50 m Breite und Hohe, dessen 
Fliigel nach oben oder zur Seite 
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geschoben werden. Der 60-80 em breite Annahmetiseh wird niedrig, etwa. 
30 em hoch gehalten, um Fahrrader leicht hineinnehmen und um bequem 
iiber ihn hinwegsteigen zu konnen. Der Gepaekraum ist "Stets so anzuordnen, 
daB die Gepaekstiieke zu den Bahnsteigen und Ziigen gesehafft werden konnen, 
ohne die Bahnsteigsperre zu beriihren und ohne erhebliche Storung fiir die 
Reisenden. 

Bei groI3eren Anlagen wird der Gepackraum nach der Halle zu geoffnet; 
als AbschluI3 dient nur der Gepacktisch, 45 cm hoch, 60-80 cm breit, bestehend 
aus vorn mit Brettafeln verkleideten Bocken aus Kreuzholz mit einer 4 em 
starken Bohlenplatte, deren obere FHiche mit 1 mm starkem Eisenbleeh be
kleidet ist. Das Blech wird iiber die vorstehenden Kanten hiniibergebogen 
und an den Unterseiten angeschraubt. Kantenschienen sind nicht zu empfehlen, 
weil sie leicht beim Aufwerlen der Gepackstiicke hebelartig wirken und das 
Abbrechen der Kanten befordern. Zum Durchfahren schwerer Gepackstiieke 
wild in dem Gepacktisch eine Klappe vorgesehen. Auch sind die Gepacktische 
gelegentlich in Eisen, Beton oder Mauerwerk z. T. mit Fliesenverkleidung 
ausgefiihrt worden; besondere Vorteile sind damit nicht verbunden. Bei groI3en 
Anlagen wird die Gepackannahmestelle von der Ausgabestelle getrennt. Wahrend 
erstere an der Schalterhalle ihren Platz findet, erhalt diese ihren Platz neben dem 
Ausgang. ZweckmaI3ig sieht man in den Gepackraumen Tiiren vor, die unmittel
bar ins Freie fiihren, um Gepackstiicke gleich von der StraI3e zur Wage oder 
umgekehrt zu den Fuhrwerken bringen zu konnen. Die Gepackausgabestellen 
erhalten moglichst viel Ausgangstiiren. Als ungefahrer Anhalt fiir die GroI3en
bemessung der Gepackraume kann angenommen werden, daB auf 1 qm taglich 
5 Stiick behandelt und an 1 m Gepacktisch taglich 50 Stiick Gepack an- und aus
geliefert werden konnen. 

Als FuBboden fiir die Gepackraume wird zweckmaI3ig Asphaltbelag ge
wahlt. Zum Schutz der Gepackabfertigungsbeamten werden kleine Hauschen, 
meist aus Holz, etwa 2,00 . 2,50 m groI3, eingebaut, die mit dem vorderen Rand 
der Annahmetische abschneiden und hier ein kleines Schalterlenster erhalten; 
ein weiteres Schalterfenster ist seitlich einzubauen fiir den Verkehr mit dem 
an der Wage tatigen Beamten. Die Hauschen werden an der Vorderseite durch
sichtig verglast, damit der Reisende den Gang der Behandlung seines Gepackes 
verlolgen kann und nicht unruhig wird. 

Wie oben erwahnt, solI die Beforderung des Gepacks zu den Ziigen ohne 
Belastigung der Reisenden eIfolgen. Zu diesem Zweck ordnet man bei groBen 
Anlagen besondere Gepackbahnsteige an, zu denen Tunnel oder Briicken fiihren, 
die durch Aufziige mit den Bahnsteigen verbunden werden. Diese Aufzug
schachte sind etwa 2,0·2,80 m groI3 anzulegen. 

Bei groBeren Anlagen sind auBer den eigentlichen Gepackraumen auch 
Handgepackaufbewahrungsstellen vorzusehen. Sie erhalten Annahme- und, bei 
Bedarf, auch Ausgabeschalter, die entsprechend denen der kleinen Gepack
raume ausgebildet werden. 1m Innern sind Gestelle anzubringen mit Fachern 
zum iibersichtlichen Stapeln der aufbewahrten Stiicke, die einzelnen Facher sind 
50 em hoch, das oberste in 1,50 m Hohe. Sie werden aus Riegeln in etwa 2,00 m 
Abstand mit Bret.terbOden gebildet. Der Abstand zwischen den Gestellen ist 
1,30 m groI3 zu machen. Zum Verwahren der Fahrrader sind besondere 
Gestelle zweckmaI3ig, in denen die Rader verschrankt hineingestellt werden 
(Abb. 55). Bei dieser Aufstellung konnen die Rader in 30 cm (sonst 60 em) 
Abstand untergebracht werden; an Tiefe erfordern die Radergestelle 2,00 m; 
vor ihnen ist ein 1,50 m breiter Gang zum Herausnehmen der Rader ar
forderlich. 
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4. Dienstraume. 
a) Zugabfertigung. An die Fahrkartenverkaufs- und die Gepackabferti

gungsstelle schlieBen sich die ubrigen Dienstraume an. In erster Linie der Raum 
fur die Zugabfertigung, falls diese nicht von besonderer Stelle auf dem Bahn
steige selbst erfolgt. Fur die Zugabfertigung ist die Aufstellung der Stellwerks
bank im Raum notwendig. Sie erhalt ihren Plat,z etwa in der Flucht der Bahn
steigwand. Der Beamte steht davor und vor ihm an der Wand nach der 
Gleisseite werden die Morsetische aufgestellt; es ergibt sich daraus, daB der 

Abb. 55. Fahrradaufbewahrungsstelle. 

Abfertigungsraum etwa 2,50 m vorspringt; dem Beamten wird dadurch eine 
gute Dbersicht uber die Gleise geschaffen. Zu jeder Seite der Stellwerksbank 
ist ein Durchgang von etwa 1,00 m Breite vorzusehen (Abb.56). 

Wird die Anlage groBer, so ist ein weiterer Raum fUr den Stationsvorsteher, 
etwa 20 qm groB, vorzusehen, in dem er seine schriftlichen Arbeiten erledigen, 
Prufungen, Vernehmungen u. dergl. abhalten kann. Daran schlieBen sich unter 
Umstanden weitere Raume, fUr den diensthabenden Stationsbeamten, fur den 
Telegraphendienst, fur ReservepeIsonal, fUr die Fundsachenverwahrungsstelle, 
fur eine Auskunftsstelle und, fast regelmaBig, fur die Stationskasse. 

Ais Raum fUr den diensthabenden Stationsbeamten genugen 15 qm Flache; 
meiEt kann in ihm der Schrank fur Fundsachen aufgestellt und Auskunft 
gegeben werden; er solI dann eine solche Lage haben, daB ihn die Reisenden 
leicht erreichen konnen, wenn moglich, ohne die Sperre durchschreiten zu mussen, 
was sich aber nur selten wird erzielen lassen. Das Telegraphenzimmer, desEen 
GroBe unter Umstanden sehr erheblich ist, doch werden 40 qm fast immer ge
nugen, soil ebenfalls eine auch den Reisenden zugangliche Lage erhalten, damit 
diese Drahtnachrichten dort aufgeben konnen. Zu diesem Zwecke wird eine 



32 Empfangsgebaude. 

Annahmeschranke eingebaut. In einzelnen Fallen kann diese Depeschenannahme 
auch getrennt von dem Telegraphenraum angelegt werden; sie wird dann mit 

diesem durch eine Rohrpostanlage 
verbunden. Inwieweit und in wel
chem Umfange Raume fiIT Reserve-
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personal vorgesehen werden mussen, 
ist ganz verschieden. Man sieht 
dann meist einen mit Pritschen aus
zustattenden Ruheraum und einen 
Leseraum vor, an die sich ~in 
kleiner Koch- und Spiilraum an
schlieBen. 

b) Stationskasse. Die Stations
kasse ist im Empfangsgebaude 
unterzubringen, wenn sie nicht mit 
einer Guterkasse vereinigt werden 
kann, wo sie dann in der Guter· 
abfertigung ihren Platz findet. 

Die Stationskasse erhalt nach 
Art der Bankgeschafte einen Zahl-

2,50 tisch, so daB der Beamte ni~ht von 
~~=::i~~;C=r:;: den Zahlungsempfangern belastigt 

wird. Sie ist so anzuordnen, daB 
sie ohne Durchschreiten der Sperre, 

I'F~=~= besser noch ohne Betreten der 

~. 

(Juterschllppen Schalterhalle erreicht werden kann, 

Abb. 56. SteIIwerksvorbau. 
erhalt also am besten einen beson
deren, durch einen Windfang zu 
schiitzenden Eingang von auBen. 

Samtliche Dienstraume sollen reichlichcs Tageslicht erhalten; als FuB
bodenbelag dient am besten Linoleum. Ihre Rohe solI nicht zu groB sein; 3,50 m 
genugen vollig, bei kleinen Anlagen 3,00' m. 

5. Warteraume. 
a) Wartesaie. Wie eingangs ausgefiihrt, erhalten die Dienstraume in der Regel 

ihren Platz rechts von der Schalterhalle, auf deren ande.rer Seite dann die 
Warteraume angeordnet werden. Die Art der Gliederung der Wartesale und ihre 
GroBenbemessung wird wesentlich beeinfluBt von der Gegend, in der das Emp
fang~gebaude errichtet werden soIl. Wil'd man z. B. bei Fabrikstadten mit 
stal'kem Arbeiterverkehr groBe Wartesale 3. und 4. Klasse oder besondere Sale 
fur die Reisenden 4. Klasse und verhaltnismaBig kleine Wartesale 1. und 2. Klasse 
einrichten mussen, so wird man umgekehrt z. B. bei BahnhOfen, die haupt
sachlich dem Badeverkehr dienen, auf reichliche Abmessungen der Wartesale 
1. und 2. Klasse bedacht zu nehmen baben. Bei groBeren Anlagen sind auBer
dem Warteraume fiir Frauen, oft ohne besonderen AbschluB, fiir Nicht
raucher, fiir Reisende 1. Klasse, sowie auch besondere Speiseraume (Abb. 15,20) 
vorzusehen. Auch die Lage der Warteraume innerhalb oder auBerhalb der 
Bahnsteigsperre ist, abgesehen von der geldlichen Seite der Frage, die sich in 
der Rohe der yom Pachter zu erzielenden Pachtsumme auBert, von groBer Be
deutung fur ihre GroBenabmessung. Denn vielfach, namentlich bei kleinen 
Anlagen, dienen auBerhalb der Sperre liegende Wartelilale nicht nur fiir den 
Velkehr der Reisenden, sondern sie bilden auch beliebte Wirtschaftsraume 
fiir die einheimische BevOlkerung und sind dann naturgemaB groBer anzulegen. 
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Die Ausstattung del' Warteraume ist ebenfalls von del' Ortliohkeit sehr 
abhangig, sie soll stets gediegen, abel' nioht prunkvoll sein; zweokmaBig ist, 
namentlioh in Warteraumen 4. Klasse, die Bekleidung del' Wande mit hellfarbigen 
Fliesen, die leioht sauber gehalten werden konnen. Helle Beleuohtung ist fUr 
die Wartesale unbedingt erforderlloh. Als FuBbodenbelag wird am besten 
StabfuBboden aus Hartholz gewahlt. Bei del' Einriohtung del' Raume ist auf 
l'eiohliohe Anbringung von Kleiderhaken Bedaoht zu nehmen. 

Die Warteraume sollen so liegen, daB del' Reisende mogliohst beim Betreten 
del' Sohalterhalle sohon ihre Eingangstiiren erbli('kt odeI' wenigstens die zu 
funen fiihrenden Flure. Am giinstigsten ist daher eine Lage demrt, daB sie 
mit ihren Langsseiten zusammengelegt werden (Abb. 38, 48); doch ist dies nul' 
moglioh, wenn die Scbalterhalle geniigend tief ist. 1st das nicht del' Fall, so muB 
del' Zugang vom Flur aus erfolgen (Abb. 50, 53). Diesel' Flur wurde friiher 
auf die StraBenseite des Gebaudes verlegt; das hat den Nachteil, daB die 
Reisenden spateI' zum Bahnsteig groBere Wege haben, teilweise auoh nach 
Losung del' Fahrkarten wieder zuriiek gehen miissen und daB del' eine Warte
saal nul' von del' Bahnseite her beleuchtet werden kann, wo del' Lichteinfall 
duroh Bahnsteigiiberdachungen, Futtermauern usw. stark beeintrachtigt wil'd. 
:Sei neuen Anlagen legt man daher den Flur an die Bahnseite, und zwa~ 
baut man meist, urn die Ganglange mogliohst zu verkiirzen, neben del' Sohalter
halle den kleineren Wartesaal an. 

b) Wirtschaftsbetrieb. Zur Erleichterung des Wirtschaftsbetriebes legt 
man die Schankraume so, daB er von einer Stelle aus iiberwaoht werden kann 
(Abb. 15, 20, 50). Bei kleinen Verhaltnissen geniigt fiir beide Warteraume 
ein Schankraum, dessen Offnungen dann abel' moglichst so zu legen sind, 
daB man nicht von einem Wartesaal durch den Schankraum hindurch in 
den anderen hineinsehen kann. Del' Sohankraum erhalt zum AbschluB nach 
jedem Raum einen Schanktisch, etwa 80 om breit, 78 om hoch, dessen Lange 
nicht zu knapp bemessen werden darf, da auf ihm nioht nul' del' Aussohank 
del' Getranke stattfindet, sondeI'll auch die Glassohranke fiir den Verkauf von 
Schokoladen, Butterbroten, Zigarren, Ansiohtskarten usw. aufgestellt werden 
miissen, viel£ach auch das Spiilen del' Glaser, das Bereiten warmer Wiirstchen usw. 
an ibm erfolgt. Langen von 8 m bei groBeren Anlagen sind daher niohts Un
gewohnliches. Den FuBboden innerhalb des Schenktisches und in etwa 2,0 m 
Breite VOl' ihm belegt man mit Fllesen, damit abtropfendes Bier usw. ibn nicht 
zu leicht beschmutzt. Del' Unterbau des Schenktisches wil'd zu Schranken 
ausgenutzt, der fiir die Zuleitungen des Bieres bestimmte Teil als Kiihlraum 
ausgebildet; die Platte des Tisches erhalt zweckmaBig Linoleumbelag mitmetallener 
Kanteneinfassung, an den Zapf-, Spiil- und Kochstellen durohgehenden Metall
belag. Fiir die Scbnapse wird eine vertiefte Wanne vorgesehen, die ebenfalls 
gekiihlt werden kann. Fiir das Koohen des Ka£fees und del' Wiirste ist zweok
maBig Gasleitung, fiir die Glaserspiilung Wasserleitung mit dauerndem ZufluB 

• anzulegen. Del' Abstand des Schanktisches von del' Saalwand, die an dieser 
Stelle mit Schranken fiir Glaser, Weine llSW. zu versehen ist, betragt etwa 
2,00 m. Ein ungehinderter Durchgang vom Sohankraum nach dem Wartesaal 
ist durch eine Klappe im Schanktisch zu ermoglichen. 

Am zweckmaBigsten werden neben den Schankraumen, die Kiichenanlagen 
die haufig sehr umfangreich werden, untergebracht. Sie bestehen dann aus 
der Anrichte, einem Zimmer des Wirts, einem Abnahmeraum, der Kochkiiohe, 
del' Spiilkiiche, einer Backkiiche, Speisekammer und Kiihlraumen; Zahl und 
Abmessungen lassen sich im einzelnen nicht angeben, es sei in diesel' Beziehung 
auf die gegebenen Beispiele von Empfangsgebauden verwiesen. Haufig zwingt 
die gebotene Raumbesohrankung dazu, die Kiichenanlage im UntergeschoB 
anzuordnen und sie duroh Speisenaufziige und Sprachrohr mit den oberen Raumen 

Handblbliothek. II. 6. 3 
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zu verbinden. Es entsteht da.nn die .Frage, wie ihnen geniigend Licht zugefiihrt 
werden kann. Das ist in neueren Anlagen mit ausgezeichnetem Erfolge dadurch 
erzielt worden, daB man Innenhofe angeordnet hat, deren FuBboden auf die 
Rohe des UntergeschoBfuBbodens hinabgesenkt worden ist (Abb. 22). Neben 
den Kiichen- befinden sich dann die Vorratsraume, die Wein- und Bierkeller. 
Bei letzteren sei darauf hingewiesen, daB die WeiBweinkeller nicht durch die 
Leitungen der Sammelheizung iibermaBig erhitzt werden diirfen - sie sollen 
hOchstens 8° erreichen, diirfen aber auch nicht wesentlich kalter sein - und 
daB die Bierkeller so liegen miissen, daB aus ihnen moglichst senkrecht, unter 
Vermeidung iangerel' wagerechter Strecken, das Bier zu den Zapfstellen an den 
Schanktischen gefiihrt wird. . 

Unbedingtes Erfordernis bei der Anlage der Wirtschaftsraume ist, daB sie 
unmittelbar von auBen zuganglich sind, und daB der mit dem Wirtschafts
betrieb verbundene Lastfuhrwerkverkehr in keiner Weise zu Belastigungen 
fiiI die Reisenden fiihrt. 

c) Raume ffir Wirt und Bedienstete. Nur bei ganz kleinen Anlagen sieht 
man davon ab, fiir den Wirt eine Wohnung und Raume fiir seine Angestellten 
vorzusehen. Als W ohnung geniigen 3 bis 4 nicht zu kleine Raume; die Zahl der 
Gelasse fiir die Angestellten richtet sich nach der GroBe des Wirtschaftsbetriebs. 
Es kann ein Raum fiir 1 bis 2 Angestellte gentigen, es kann aber auch notwendig 
werden, Platz fiir 50,70 und mehr Angestellte zu schaffen, in erster Linie fiir 
die in der Kiiche, den Anrichte- und Schankraumen beschaftigten mannlichen 

Abb. 57. Empfangsgebaude in Spay. 
(Unterer GrundriB.) 

Abb.58. Empfangsgebaude in Spay. 
(Oberer GrundriB.) 

und weiblichen Bediensteten, dann fiir 
die Rausdiener und auch fiir eine An
zahl Kellner. Eine zweite Kiiche ist 
fiir den Wirt nicht erforderlich, wohl 
aber besondere Aborte und Bade
anlagen fiir ihn und seine Leute. 

Abb. 59. Empfangsgebaude in Spay. 

Diese Raume ordnet man meist oberhalb der Anrichte- und Warteraume 
in einem oder mehreren Geschossen an, stets aber so, daB sie durch eine nur fiir 
den Wirt bestimmte Treppe mit den Kiichenanlagen verbunden sind und einen 
besonderen Zugang, der auBerhalb der Sperre liegt, erhalten. 
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6. Dienstwohnungen. 
An weiteren Wohnungen ist in den Emp£angsgebauden im allgemeinen 

eine Wohnung £iir den Vorsteher vorzusehen, je nach dem Umfang der HaltesteHe 
fiir einen unteren oder mittleren Beamten, die im wesentlichen den spaterhin 
zubehandelndenDienstwohnungen (s.S. 109u.f£.) in Abmessung undAusstattung 
entsprechen. Bei groJ3eren Bahnhofen, wo es sich um Beamte in gehobener 
SteHung handelt, werden die Zahl der Zimmer und ihre Abmessungen meist 
etwllrS reichlieher bemessen. Ihren Platz finden die Wohnungen in der Regel 
oberhalb der Dienstraume. (Abb. 58). An der'Vorplatzseite legt man gern 
die Kiiche an, damit sie dem Einblick der voriiberfahrenden Reisenden ent
zogen ist, und weil sich hier meist die Spiil- und Wasehanlagen mit ihren 
Ableitungen leiehter unterbringen lassen. 

AuJ3er der Wohnung fiir den Vorsteher ist haufig noeh eine solehe fiir einen 
weiteren Beamten, Pfortner, zweiten Vorsteher usw. zu schaffen; mehrt sieh 
die Zahl der Wohnungen, so ist es meist zweckma13iger sie g1nzlich oder bis 
auf ein oder zwei Wohnungen aus den Empfangf'gebauden herauszunehmen und 
sie in Anbauten oder besonderen Dienstwohngebauden unterzubringen. 

Immer ist aber darauf zu sehen, daJ3 ihre Bewohner, auch bei den im Emp
fangsgebaude liegenden Wohnungen, sie erreichen konnen, ohne die Sperre 
durch.,>ehreiten zu miissen. 

7. Bahnsteigsperre. 
V'ber die Bedeutung der Sperre fiir die Warteraume ist bereits gesprochen 

worden (vgl. S. 32). In der Regel sind die Sperrposten so anzuordnen, daJ3 sie 
fiir samtliehe Bahnsteige an einer Stelle vereinigt werden (Abb.28, 33, 38, 60). 
1st zeitweise so starker Verkehr zu erwarten, daJ3 der eine Posten voraussichtlich 
nieht geniigt, so empfiehlt sich eine Anla,ge, bei der nach Bedarf fiir beide 
Bahnsteige entweder die eine oder die andere odeI' beide Sperrposten besetzt 
werden konnen. Bei Kopfbahnhofen ordnet man die Sperre meist so an, 
daJ3 innerhalb der Posten die Mogliehkeit besteht, von einem Bahnsteig zum 
anderen ohne weiteres zu geiangen. Zweckma13ig ist es hiiufig, in der Achse jedes 
Bahnsteiges je eine Sperre vorzusehen, die nach Bedarf besetzt, im iibrigen 
aber geschlossen gehalten wird (Abb. 15, 20). Hierbei sind besondere Sperr
posten fiir die Amgange nicht erforderlich, die bei groBeren Anlagen sonst in 
der Regel nicht zu umgehen sind. 

Die Sperrposten werden gebildet dureh eiserne oder holzerne Schranken, in 
denen 60-65 cm breite Durchgange fiir die Reisenden frei gelassen sind. 
Neben diesen Durchgangen stellen sieh die die Kartan priifenden und abnehmen
den Schaffner auf, die man durch besondere Schranken, meist in geschlossener 
Form, den Schaffnerwannen, gegen die andrangenden Reisenden sehiitzt. Diese 
Wannen, in der Regel aus Holz gefertigt und manchmal durch AnsehluJ3 an 
eine Sammelheizanlage erwarmt, sind 85 em breit und 2,00m lang, wenn sie £iir 
2 Beamte eingerichtet sind. Sie erhalten an jeder Langsseite eine Tiir, damit 
der betre££ende Beamte schnell hinaus kann, und eine kleine Sitzbank, die 
als Kasten zum Aufnehmen der eingesammelten Fahrkarten eingeriehtet wird. 
Zu diesem Zwecke erh11t sie einen Einwurfschlitz, unterhalb dessen ein ein
sehiebbarer verschlieJ3barer Beutel angebracht werden kann. Sind die Beamten 
in den Wannen sehr dem Wetter oder der Zugluft ausgesetzt, so werden die 
Schaffnerwannen, nur seitlich oder auch nach oben, durch Aufbauten abge
schlossen, die nach Bedarf abnehmbar einzurichten sind. Die Seitenwande 
werden verglast und erhalten iiber den Tiiren Schiebefenster oder zuriick
ziehbare Vorhii.nge. Die Oberkante der Tiir erhalt eine metallene Schutz-

3* 
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sehiene, damit die Beamten beim Ausklopfen der in den Loehzangen sitzen 
bleibenden Pappteilehen die Holzrahmen nieht beschadigen. Die fiir die 

Abb.60. Empfangsgebaude des Bahnhofes PutlitzstraBe in Berlin. 

Dunkelheit edorderIiche kiinstliche Beleuchtung an den Sperrposten ist so 
hoch anzubringen, daB sie von auf den Riicken getragenen Gepackstiicken, 

Sensen u. dergl. nicht beschadigt 
wird, also etwa 2,20 m hoch. Sie 
darl von der Seitenwand der Wanne 
nur 25 bis 30 em entfernt sein, da
mit nicht der Schatten des Reisen
den auf die Fahrkarte falit und 
ihre Erkennbarkeit beeintrachtigt. 

Wie erwahnt haben in jeder 
Wanne 2 Beamte Platz, so daB bei 
4 und mehr Durehgangen je zwei 
Durehgange eng aneinanderzuliegen 
kommen und dUTch eine etwa 10 em 
breite Sehranke gesehieden werden. 
Kommt ein Durehgang dieht an 
eine Seitenmauer zu Hegen, so ist 
er von dieser durch eine 25 em 
breite Fiihrungsleiste zu scheiden, 
um ein Scheuern an der Wand zu 
verhiiten. 

Oft ist der fUr die Sperre zur 
Verfiigung stehende Platz v611ig 
durch die Sperrposten ausgefiillt, 
ja reicht Bogar flIT diese llicht ein

Abb.61. Empfangsgebii.ude des Bahnhofes mal aus, insbesondere bei Tunnel
PutlitzstraBe in Berlin. 

oder Treppenanlagen, so daB durch 
Erweiterungen erst Platz geschaffen 

werden muB. Eine Bahnsteigsperre mit 4 Durchgangen z. B. erfordert 
2· 0,25 + 2 . 0,10 + 2 . 0,85 + 4· (0,60 oder 0,65) = 4,80 bis 5,00 m Breite, 
wahrend die iiblichen Tunnelbreiten nur 4,00 m sind; entweder ist dann die 
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Sperre aus dem Tunnel herauszulegen oder filr entsprechende Verbreiterung, 
wozu gelegentlich Ausnischungen geniigen, zu sorgen; ist beides nicht moglich, 
so kann man sich durch schrage Stafielungen der Wannen in beschranktem 
Umfange helfen (vgl. Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen 
1915, S. 821) . 

Bei den Treppen ist dafiir zu sorgen, daB die Wannen weder zu nahe an 
die Ausgangstiiren noch an die Stufen heranriicken; in der Regel genilgen 2,00 m 
Abstand von diesen. (Abb. 64). 

Abb. 62. Empfangsgebaude des Bahnhofes PutlitzstraBe in Berlin. Ansicht von Norden. 

ALb. 63. Empfangsgebaude des Bahnhofes PutlitzstraBe in Berlin. Ansicht von Westen. 

ZweckmaBig werden an aer Sperre die Bezeichnungen der Bahnsteige sowie 
Angaben iiber die Zugart, Zugrichtung und Abfahrtszeit angebracht, In der 
Nahe der Sperre empfiehlt es sich einen Raum vorzusehen, in dem die 
Schaffner ihre Kleider wechseln und friihstiicken k6nnen usw. 

8. Abort-Anlagen, Wasch- und Frisierraume. 
Die Lage der Sperre ist auGer fiir die Warteraume noch fiir eine andere 

Anlage von wesentlichem EinfluB, namlich fiir die Abortraume. Grundsatzlich 
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sollen, wenn die Warteraume auBerhalb der Sperre liegen, auch die Abort
anlagen auBerhalb zuganglich sein, wahrend diese fortfallen konnen und nur 
die innerhalb der Sperre erforderlichen Aborte vorzusehen sind, wenn die Warte
sale in die Sperre finhezogen sind. In diesem FaIle ist nur ausnahn;u;weise, 
wenn die Gemeinde nicht ihren Verpflichtungen in dieser Beziehung nach
kommt, eine AbortanlagE' fiir Kutscher, Gasthofbediente und andere auf den 
Vorplatzen sich aufhalt.ende Angestellte erforderlich, die dann moglichst unauf
fallig anzuordnen ist. Dagegen ist es falsch, die Aborte fiir die Reisenden ver
steckt anzulegen; sie sollen, wenn auch nicbt aufdringlich, doch leicht auffindbar 
sein, und Schilder sollen im Bedarfsfalle die Richtung weisen. Damit sie auch 

Abb. 64. Bahnsteigzugang auf Bahnhof HermannstraBe in Berlin. 
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in der Dunkelheit leicht gesehen werden, erhalten die an ihnen und den etwaigen 
Richtungsweisern angebrachten Lampen auBer der entsprechenden Aufschrift 
einen mittleren etwa 10 cm breiten violetten Streifen. 

Fur die Lage der Aborte ist auch von EinfluB die Art der Beseitigung der 
Auswurfstoffe. Konnen diese fortgeschwemmt welden, so ist es in der Regel 
zweckmaBig, die Aborte in den Empfangsgebauden sE'lbst unterzubringen, 
andernfalls wird ihre Anlage in freistehenden Hauschen vorzuziehen sein. 

Inwieweit die fur die Wartesale vorzusehend~n Abortanlagen gleichzeitig 
fiir die Benutzung von den Bahnsteigen aus in Frage kommer, hangt. von der 
ortlichen Anlage abo Sind die Bahnsteige abgelegen, nur durch Treppell er
reichbar, so wird es meist nicht zu umgehen sein, auch auf den einzelnen Bahn
steigen Abortanlagen vorzusehen, sei es in freistehenden Hauschen (Abb. 67) 
sei es in Anbauten an die Treppeniiberdachungen (Abb. 44), sei es im Unter
bau der Treppenaufgange. 

Die GroBe der Abortanlagen ist naturgemaB sehr verschieden; fiir kleine 
Bahnhofe geniigt 1 Sitz fiir Frauen, 1 Sitz und 1 Bediirfnisstand fiir Manner 
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und 1 Sitz fur Beamte, der unter VersehluB gehalten wird. Haufig ist noeh 
je ein Abort fiir die verschiedenen Wohnungen vorzusehen, die dann besonderen 
Zugang erhalten. Immer ist darauf zu sehen, daB dureh einen Vorraum oder 
eine Sehamwand der Einbliek in die Abort-
raume gehindert wird, und daB die Abort
raume fiir Manner und Frauen dnreh feste 
Wande his zur Decke geschieden sind und 
mogliehst weit voneinander getrennte, am 
besten auf verschiedenen Seiten gelegene 
Eingange erhalten. Sind Brettwande als 
Seheidung zwischen den Aborten fiir Manner 
und denen fiir Frauen nieht zu vermeiden, 
so sind sie als doppelte Brettlage mit da
zwischen liegender starker Eisenbleehplatte 
auszubilden, damit sie nieht ohne weiteres 
durchbohrt werden konnen. Fur groBere 
Anlagen kann man etwa fUr 50 bis 100 . 
Reisende taglieh je einen Abortsitz fiir Abb. 65. BahnsteJgzug~ng auf.Bahnhof 
F d Moo d 2 B d"rf . t OO d HermannstraJ3e III Berlin. rauen un anner un e u mss an e 
reehnen. 

Die GroBe der Abortzellen ist auf 0,90 m Breite und 1,20 m Tiefe bei nach 
auBen aufsehlagenden, auf 1,50 m Tiefe bei naeh innen sehlagenden Tiiren zu 
bemessen. Fur die Turen genugt 60 em Breite, die Seheidewande der einzelnen 
AbortversehIage werden 2,20 m hoeh aus 21'2 em starkem Holz oder aus hell-

Abb. 66. Bahnsteigzugang auf Bahnhof HermannstraJ3e in Berlin. 

glasierten Steinen in Holz- oder Eisenrahmen gebildet. Zur leiehteren Reinigung 
des FuBbodens, der Asphalt oder Fliesenbelag erhii.lt, lii.l3t man die Zellenwii.nde 
nieht bis auf den FuBboden hinabgehen, sondern stellt sie auf etwa 17 em hohe 
verzinkte Gabeln. 

Die Aborte werden freistehend ausgebildet. Der Abortsitz erhii.lt zweek
mii.Big keine gesehlossene Ringform, sondern wird aufklappbar und vorn etwa 
12 em, hinten etwa 20 em breit aufgesehnitten eingeriehtet, urn die Beruhrung 
des Sitzbretts und seine Besehmutzung mogliehst einzusehrii.nken. 

Jede Abortzelle ist reiehlieh mit eisernen Kleiderhaken und einem Ablegebrett 
fiir kleine Gegenstande, Blumen u. dergl., auszurusten, die Abortzelle fiir Manner 
auBerdem mit einer eisernen Sehale fiir Zigarren. Jede Zelle ist von innen 
versehlieBbar mit einem Riegel einzurichten, dessen SteHung anzeigt, ob sie 
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besetzt odeI' frei ist. Bei groBeren Anlagen wird eine Anzahl del' Zellen dauernd 
unter VersehluB gehalten und nul' gegen Entgelt dureh eine Wartefrau oder 
selbsttatig gegen Geldeinwurf geoffnet. 

Fur die Bedurfnisstande empfiehlt es sich im a11gemeinen nicht, Becken 
vorzusehen, die leicht verstopft werden, es geniigt vielmehr eine Rinne mit 
Riickwand, die bei Wasserspulung nach hintm, bei OlverschluB nach vorn 
ein wenig geneigt wird. Die Ruckwand erhalt 1,50 m Hohe und wird meist 
aus Schiefer oder einfach aus glattgf,bugeltf,m Ztment gefertigt. So11en die 
einzelnen Stande abgeteilt werden, so bringt man in etwa 75 cm Abstand von
einander Sehamwande aus Schiefer odeI' Marmorplatten an, die nicht weiter 

Abb. 67. Abortbude auf dem Bahnsteig. 

als 50 em vorspringen, yom FuBboden etwa 50 em und von del' Riiekwand 
etwa 8 em abstehen, urn die Reinigung zu erleiehtern. Die Tiefe der Elni.nde 
ist 1,60 m; sehlagen die Tiiren der Abortzellen naeh auBen in den Stand. 
so ist dessen Tiefe 40 em groBer zu wahlen; bei einander zugekehrten Doppel
standen betragt del' Abstand der Wande 2,40 bis 3,00 m voneinander. 

Die Abortraume miissen gut geliiftet werden; sie erhalten 2,50 m als Mindest
hohe; die Wande werden in Reichhohe, etwa 2,25 m, mit rauhem Stipputz 
versehen odeI' mit Fliesen bekleidet, um das Bemalen zu verhindern. Del' FuB
boden wird aus Fliesen odeI' Asphalt gebildet. 

Um die Abortraume dauernd sauber zu haltm, was unbedingtes Erfordernis. 
ist, miissen sie reichliche Beleuchtung durch Tageslieht erhaltm. Bei groBeren 
Anlagen erfclgt die Reinigung dureh eine Wartefrau, fiir die dann ein besonderer 
kleiner Aufenthaltsraum mogliehst so vorzusehen ist, daB von ihm die Ahort
raume fur Manner und fur Frauen leicht zuganglieh sind. (Abb. 44.) Klingel
anlagen, um die Warterin herbeizurufen, sind erforderlieh. 

Bei groBeren Bahnhofen legt man neben die Abortraume Wasehraume. 
in denen durch Seheidewande, ahnlich denen der Abortzellen, die einzelnen 
Waschstande abgeteilt werden; als AbschluB gegen den Vorraum genugt ein 
zuknopfbarer Vorhang. Die Zellen erhalt611 etwa 1,50 m Breite und 2,00 m 
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Tiefe. AuBer einem Waschtisch, moglichst mit Kalt- und Warmwasserzufiihrung 
und einer Kopfbrause, erhalten sie reichlich Kleiderhaken, etwa 5 Stiick, ein 
Brettchen zum Ablegen von Ringen und Wertsachen, eine Kofferbank, einen 
Stiefelknecht, ein Tischchen, Spiegel, Kamm- und Biirstenbrett, einen Papier
korb, eine Aschschale und mehrere Stiihle. Auch eine FuBbadewanne ist sehr 
zweckmaBig, ebmso Fu.Bbodenentwasserung. Ahnliche Einrichtungen erhalten 
die bei groBen BahnhOfen mitunter angeordneten Zellen fiir Vollbader, die bei 
etwa 1,70m Breite 3,00m Tiefe erhalten. Es tritt nur noch einLattenrost hinzu. 

In den Vorraumen der Aborte und der Waschzellen sind, wenn moglich, 
AusguBbecken mit Schlauchverschraubung an den Auslaufhahnen vorzusehen, 
um iiberall griindlich reinigm zu Mnnen. 

Zur weiteren Bequemlichkeit fiir die Reisenden werden bei groBen Emp
fangsgebauden ferner Barbier- und Frisierraume vorgesehen, die in ihrer Ein
richtung sich von den iiblichen Anlagen nicht unterscheiden. Die einzelnen 
Stande erhalten etwa 2,30 m Breite. 

Zur Versorgung der Wasch-, Bade- und Barbierraume mit warmem Wasser 
geniigt im allgemeinen die Anlage eines Warmwasserofens mit Gasfeuerung, 
die sich beim 6ffnen des Warmwasserhahns selbsttatig entziindet. 

Wasch-, Bade- und Barbierraume werden im allgemeinen nur innerhalb 
der eigentlichen Empfangsgebaude vorgesehen, wahrend, wie bereits erwahnt 
(vgl. S. 38), Abortraume auch auf den Bahnsteigen viel£ach einzurichten sind. 

9. Tunnel- und Briickenzugange zu den Bahnsteigell. 
Der Zugang zu den Bahnsteigen erfolgt bei groBen BahnhOfen durch 4,0 m 

breite Tunnel oder Briicken; gro.Bere Breiten sind nur in Ausnahmefallen er
forderlich. Ais TunnelhOhe geniigen 2,50 m Rohe, wenn notig selbst 2,20 m. 
Den Tunneln ist durch Oberlicht zwischen den Gleisen und durch Fenster in den 
Bahnsteigmauern moglichst viel Licht zuzufiihren. Sehr begiinstigt wird die 
Lichtwirkung durch helle Fliesenbekleidung der Wande. Bei kiinstlicher Be
leuchtung ist darauf zu achten, da.B die Beleuchtungskorper nicht tief in den 
Tunnel hina bhangen und die Reisenden belastigen; zweckma.Biger ist im all
gemeinen, cie Lampen an den Seitenwanden anzubringen. 

Die Briicken zu den Bahnsteigen konnen, wenn sie innerhalb der Bahnsteig
hallen liegen, frei hineingebaut werdep, wie in Darmstadt, oder geschlossen, 
wie in Hamburg am Hauptbahnhof. Liegen sie au13erhalb der Hallen, so 
miissen sie seitlich geschlossen und iiberdacht werden. Bei alteren Anlagen 
wurden dicse Seitmwande meist als Glaseisenwp,nde ausgefiihrt; wegen der ge
ringeren Unterhaltungskosten wahlt man in neuerer Zeit Eisenfachwerk (Abb. 62) 
oder noch bEsser 25 cm starkes Mauerwerk (Abb. 66) mit wenigen Fenster
gruppen; die freim Wandflachen finden vorteilhafte Verwendung zur An
bringung von Fahrplanen usw. Dem Verqualmen der Briicken sucht man 
durch Schutzdii.cher iiber dm Gleisen vorzubeugen, deren Eindcckung aber sehr 
fest und sorgfaltig erfolgen mu.B, am bEsten unter Zuhil£enahme von Kupfer
nageln und -haken, die von der schwefligen Saure dEs Lokomotivrauches weniger 
angegriffen werden. 

Die zu den Bahnsteigcn fiihrenden, im allgemeinen 2,50 bis 4,0 m breiten 
Treppen erhalten ein Steigungsverhaltnis von 16 zu 32 cm, unter Nichtberiick
sichtigung des Vorsprungs der Trittstufen. Die Ausbildung dieser Trittstufen 
ist von gro13er Wichtigkeit mit Riicksicht auf die starke Abnutzung, der sie 
ausgesetzt sind. Die natiirlichen GEsteine, Granit, Basalt usw. werden durch 
den Verkehr bald glatt gEschliffen und geben dann zum Ausgleiten und Fallen 
Veranlassung. Rolzerner Stufenbelag, Zement, Linoleum und Fliesen niitzen 
sich zu schnell ab um wirtschaftlich zu sein. Stahlrippen mit Bleipolster be-
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wahren sieh zwar, sind aber verhaltnismaBig teuer. Am vorteilhaftesten erweist 
sieh ein Stufenbelag aus Asphalt mit vorderer Kante aus Carborund oder aus 
Hartholz. Die Holzkanten werden etwa 4 em stark und 8 em breit mit ver
senkten Sehrauben an eingelegten Dubeln in der Stufe oder an Winkeleisen 
befestigt, so daB sie etwa 2,5 em vorstehen. Die sieh dann ergebende ver
tiefte Flaehe wird mit Asphalt ausgefullt, der naeh Bedarf jederzeit leieht im 
Betriebe ausgebessert und erneuert werden kann. Der HolzvorstoB wird, wenn 
er abgelaufen ist, umgedreht oder erneuert, was ebenfalls schnell und bequem 
ausfiihrbar ist, ohne Belastigung der Reisenden. Bei sehmalen Treppen ist 
darauf zu aehten, daB die Geliinder, wofiir Gasrohr oder 6 em starke Rund 
stangen geniigen, die Breite nieht zu sehr einsehranken, doeh muB immer 
geniigender Abstand von der Wand bleiben, damit sieh die Hand nieht klemmt. 

Liegen die Treppen im Freien, so mussen sie uberdaeht und seitlieh ge
sehlossen werden (Abb. 62), in der gleiehen Weise wie die Bahnsteigbrueken 
(vgl. S. 41). Sind die Bahnsteige, innerhalb der die Treppen miinden, uber
daeht, so kann davon abgesehen werden (Abb. 65), oder man sieht nur seit
Hehe Sehutzwande vor, um das Hineintreiben von Sehlagregen zu verhuten. 

Bei der Anordnung der seitliehen AbsehluBwande der Treppe ist darauf 
zu aehten, daB sie auf den Bahnsteigen 3,00 m von der naehsten Gleismitte 
bestimmungsgemaB abbleiben mUssen, was mitunter zu Schwierigkeiten fiihren 
kann, wenn seitlieh von ihnen die Gepackkarren vorbeifahren mussen. In diesen 
Fallen muB die Treppenmiindung dann meist seitlich zur Bahnsteigmitte ver
schoben werden (Abb. 44). Dieser Abstand von 3,00 mist nicht erforderlich, 
wenn die Treppe am Bahnsteigende mundet, es ist dann nur noeh 2,50 m notig, 
ein Mall, das notigenfalls auf 2,20 m ermaBigt werden kann. 

Die Ausmiindung der Treppen am Bahnsteigende empfiehlt sieh im all
gemeinen, weil dadurch am besten unnutze Wege fur die Reisenden vermicden 
werden und aueh weniger Verkehrskreuzungen entstehen. 

10. Bahnsteige. 
a) Ansfiihrung nnd Vberdachnng. Bei groBeren BahnhOfen liegen die 

AuBenkanten der Personenbahnsteige 0,76 m uber Schienenoberkante. Sind 
die Bahnsteige nieht uberdacht, so erhalten sie ein naeh der Mitte ansteigendes 

L / -,1 Quergefii.lle (1: 40) um NiedersehHi.ge leieht 
' I abzufuhren. Um zu vermeiden, daB sich 

... -~'? 

Abb. 68. Bahnsteigiiberdachung. 

hinter den Bahnsteigmauern Wasseransamm-
lungen bilden, sind die Bahnsteigmauern, 
die mit Steinsehlag zweekmaBig hinterflillt 
werden, etwa aIle 5 m mit Lochern zu ver
sehen. Oberdachte Bahnsteige aber erhalten 
Quergefallnach der Mitte, wo Siekersehachte 
oder Entwasserungsanschlusse zur Aufnahme 

der Niederschlage vorgesehen werden. Man sucht dadurch die Eisbildung an 
den Kanten, die fur die Reisenden beim Aussteigen leicht gefahrlich werden 
kann, zu verhindern. Die Bahnsteigmauern werden meist etwa 40 em stark 
und in neuerer Zeit in Beton oder Eisenbeton ausgefiihrt; sie erhalten dann 
in Abstanden von 20 m eine Dehnungsfuge. Besondere Aufmerksamkeit ist 
auf die Kantenbefestigung der Bahnsteigmauern, die besonders den Frostein
wirkungen ausgesetzt ist, zu wenden. Als zweekmaBig hat sieh hier an. Stelle 
der vielfaeh verwandten naturliehen Gesteine eine Einfassung mit gerauhten 
Eisenklinkern von etwa 16 em Hohe und 25 em Breite erwiesen. 

Die Befestigung der Bahnsteige mit einfaeher Kieslage ist nur fur kleine 
Bahnhofe und wenn keine Oberdaehung vorhanden ist, angangig. Bei starkerem 
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Verkehr und bei iiberdachten Bahnsteigen, bei denen die Kieslage zu sehr staubt, 
ist eine Befestigung durch Mosaikpflaster, Fliesenbelage oder Asphalt geboten. 
Asphaltbelag ist besonders fiir Gepackbahnsteige geeignet, fiir Personenbahn
steige sind Belage aus Granitoidplatten zu empfehlen. 

Die Bahnsteige werden am zweckmaBigsten mit einstieligen Bahnsteig
hallen iiberdacht, bei denen die Binder und Pfetten aus Eisen bestehen und 
die Eindeckung aus Schalung mit doppelter Papplage (Abb. 68.) Die fruher 
iiblichen zweistieligen Bahnsteighallen haben sich al., ungeeignet erwiesen, weil 
die Stiitzen zu nahe an der Bahnsteigkante stehen und bei dem hastigen Verkehr 
der Reisenden unbequem sind. Statt der Schalung hat man in neuerer Zeit auch 

II 1L tL Ii Ii Ii 

Abb. 69. Dienstbuden auf dem Bahnsteig. 

Eisenbeton verwandt. Bei der Eindeckung mit Pappe auf Holzschalung besteht 
die Gefahr, daB bei nicht sehr sorgfaltiger Ausfiihrung der in der Ritze flussig 
werdende Teer seitlich neben der in der Mitte des Daches liegenden Rinne herab
tropft. Es empfiehlt sich daher, diese in einen besonderen gespundeten Holz
kasten einzulegen. 

Um bei der Herabfuhrung der Abfallrohre, die an jeder zweiten Stutze 
anzulegen sind, unbequeme Krummungen zu vermeiden, sind an diesen Stellen 
statt der T-Eisen des Langsverbandes zwei L-Eisen vorzusehen, zwischen denen 
das Abfallrohr herabgefiihrt wird. 

Sind die Bahnsteige stark dem Schlagregen ausgesetzt, so ordnet man 
auBerhalb des Normalprofils herabhangende Glastafeln, die den Lichteinfall 
nicht behindern, an. 

Bei groBeren Bahnhofen werden nicht nur des stattlicheren Aussehens wegen, 
sondern auch um die Reisenden besser vor Zug zu schutzen statt der einzehlen 
Bahnsteigiiberdeckungen groBere Hallen, die Bahnsteige und Gleise schiitzen, 
angeordnet. Man beschrankt sich dabei im Gegensatz zu friiher, wo man gern 
samtliche Gleise und Bahnsteige oder wenigstens mehrere Bahnsteige durch 
cine Halle iiberdeckte, in neuerer Zeit gern auf geringere Spannweiten, die weniger 
Kostenaufwand erfordern, besser gegen Zugluft schutzen und auch leichter 
zu unterhalten sind als die weit gespannten Hallen. Diese Hallen, die fruher 
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allgemein mit Wellblech eingedeckt wurden, erhalten jetzt meist Holzschalung 
odet Betonplatten und Pappeindeckung, wei! das Wellblech von den schwef
ligen Lokomotivgasen zu sehr leidet. Bei groBeren Hallen ordnet man zur 
Erleichterung der Besichtigung, des Anstriches und der Reinigung auBere Lauf
stege an, bestehend aus Doppelbohlen, die durch Knaggen auf der Dachhaut 
gestiitzt werden. 

Wahrend bei den einstieligen Hallen Rauchabfuhrung und LichtzufUhrung 
keine Schwierigkeiten bieten, wachsen diese mit der zunehmenden Weite der 
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groBen Hallen, die um Zugbeliisti
gungen zu vermeiden, an ihren freien 
Enden durch sogenannte Schurzen, 
groBe herabhangende Glasflachen, 
geschlossen werden. 

Zur Verbesserung der Lichtzu
fuhrung werden die Hallen im mitt
leren Teile mit Glas eingedeckt oder 
erhalten seitliche Fensteraufbauten 
(Abb. 17, 18), die sehr giinstig 
wirken, wahrend die Glaseindeckung 
im Verlauf weniger Jahre derartig 
durch Qualm und RuB angegriffen 
wird, daB eine Reinigung nicht mehr 
m6glich ist, sondern eine Erneue
rung der Glastafeln stattfinden muB. 

Zur Abftihrung des Rauches er
halten die Hallen an der hOchsten 
Stelle laternenartige Aufsatze, deren 
Seitenwande entsprechend derWind
richtung mit Hebel und Ketten
u bertragungen ge6ffnet werden k6n
nen, doch miissen die Bewegungs
teile sorgfiiItig gegen Rost und 
Schmutz geschiitzt werden. 

Bei Anordnung mehrerer Hallen 
vermeidet man, die Zwischenstutzen 
auf die Personenbahnsteige zu stel
len, weil dadurch die Raumwirkung 
beeintrachtigt wird. Sie finden 
ihren Platz dann zwischen den 
Gleisen oder auf den Gepackbahn-

Abb. 70. Wartebude auf dem Bahnsteig. steigen. 1m letzteren FaIle ist darauf 
zu achten, daB die Stutzen nicht zu 

nahe an die Bahnsteigkante zu stehen kommen, weil dann unter Umstanden 
der Fall eintreten kann, daB es nicht m6glich ist, aus dem gerade mit seiner 
Tur vor den Stutzen haltenden Gepackwagen die Koffer usw. auszuladen. 

b) Bauten auf dem Bahnsteig. Bei den groBen Hallen mussen aIle auf 
dem Bahnsteige zu errichtenden Hauschen als selbstandige Bauten behandelt 
werden, anders bei den einstieligen Bahnsteighallen, wo sie mit diesen im Zu
sammenhang unter ein gemeinsames Dach gezogen werden k6nnen (Abb. 67, 
69, 70). 1m letzteren Falle ordnet man statt der einstieligen zwei zweistielige 
Binder an, die dann die 4 Ecken des betreffenden Hauschens bilden. Diese 
Hauschen werden in der Regel aus Eisenfachwerk gebildet, weil dann bei dem 
meist aufgeschutteten Boden der Bahnsteige die Griindung leichter ist. Sie 
dienen zum Unterbringen der Aborte, der Warte- und der Dienstraume. 
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AuBer diesen Hauschen werden je nach Bedarf Wasserzapfstellen, einfache 
und Windschutzbii.nke (Abb. 71), Fahrplantafeln, Banke zum Absetzen der 
Traglasten, Papierkorbe und Richtungsweiser erforderlich. Die letzteren e1'
halten ihren Platz am besten so, daf3 sie von den Reisenden beim Betret.en 
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Abb. 71. Windschutzbank. 

Abb.72. Dienstgebaude auf dem Nord
bahnhof in Berlin. 
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Abb.73. Dienstgebaude auf dem 
Nordbahnhof in Berlin. 

der Bahnsteige leicht erblickt werden konnen_ Sie sollen Aufschluf3 iiber die 
Zugrichtung, Zugart und wenn notig fIber- die Abfahrtszeit geben. 

Die oben besprochenen Wartehauschen auf den Bahnsteigen, die erforder
lich werden, wenn die Bahnsteige nicht un
mittelbar von den Wartesalen zuganglich 
sind, werden gelegentlich zu grof3en Anlagen 
ausgebildet, und zwar bei den sogenannten 
Inselbahnhofen, wo in einem meist seitlich 
liegenden Vorgebaude (z, R am Hauptbahn
hof in Diisseldorf) oder im Unterbau nur die 
Fahrkarten- und Gepackabfertigungsraume 
untergebracht sind, wahrend Dienst- und 
Warteraume in einem zwischen den Gleis
anlagen angeordneten Bau ihren Platz finden_ 

Eine andere Losung der Raumverteilung 
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Abb. 74. Dienstgebaude auf dem 
Nordbahnhof in Berlin_ 

in solchem Falle zeigen die Abb. 40 bis 42, wo die Anfahrt zwischen die 
iiberfiihrten Gleise gelegt ist ; hierbei wird die Dbersicht iiber die Gleisanlagen 
meist vorteilhafter. 

Ebenso wie die Wartehauschen auf den Bahnsteigen sich zu grof3en An
lagen entwickeln konnen, ist dies, und zwar weit haufiger, der Fall mit den 
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Dienstbuden; es entstehen dann die sogenannten Dienstabfertigungsstellen, 
namentlich auf den Zugbilde- und VerschiebebahnhOfen, wo mit den Reisenden 
aIle fur deren Abfertigung und Verkehr notigen Raume fortfallen und nur die 
fruher behandelten Dienst- und Aufenthaltsraume bestehen bleiben. Die Raum
bedurfnisse sind in jedem FaIle verschieden; €s sei hier nur ein Beispiel ge
geben (Abb. 72 bis 74). Das Bestreben geht dahin, die Grundrisse so auszu
bilden, daB die in erster Linie fur den Betrieb bestimmten Raume auf kfir
zestem Wege erreicht werden konnen. Vielfach werden in diesen Gebauden 
Unterrichtsraume notwendig. Es ist dann fUr Aufschlagen der Turen nach 
auBen und genugende Treppenbreite zu sorgen. An Raum ist ffir jeden 
Unterrichtsteilnehmer etwa 1,2 qm Grundflache vorzusehen. 

11. Fiirstenraume. 
Eine besondere Stellung unter den Empfangsgebauden nehmen die ffir 

Furstlichkeiten bestimmten ein; es sind, wie schon erwahnt, neuerdings meist 
besondere Bauten, was sich fur die Abwicklung des Verkehrs als zweckdien
licher erwiesen hat. Sie enthalten in der Regel einen Hauptraum mit einem 
oder mehreren Nebenraumen fur die Furstlichkeiten und ihr Gefo1ge mit den 
erforderlichen Vorraumen und Windfangen. In a1teren Anlagen sind die Turen 
der Hauptraume viel£ach in eine Flucht geIegt, um die zuruckzulegenden Wege 
moglichst einfach zu gestalten. Bei den neueren Anlagen vermeidet man diese 
Anlage wegen der damit verbundenen Zugbe1astigung und sieht eine mehrma1s 
geknickte Wegfuhrung vor. (Abb. 26). 

Die Ausbildung der Furstenraume solI ohne ubertriebenen Prunk erfolgen. 
Die Wande erhalten haufig farbig ausgemalte Linkrustabekleidung und Holz
vertafelungen; die Stuhle werden als Korbsessel ausgebildet. Die unter den 
Furstenraumen liegenden Keller mussen besonders gesichert und unter Auf
sicht gehalten werden, um verbrecherischen Anschlagen vorzubeugen. 

12. Auflere Ausbildung. 
Auch die auBere Aus.bildung der Fiirstenbauten soIl gediegen und wiirdig 

sein. Besondere Schwierigkeiten wird sie im allgemeinen nicht bieten; dagegen 
treten solche bei den sonstigen Empfangsgebauden in der Regel in weitestem 
Umfange auf. Die haufig angestrebte achsgleiche Ausbildung laBt sich nur 
in seltenen Fallen erreichen, meist fUhrt sie zu ungiinstigen GrundriBlosungen, 
was bei der Verschiedenartigkeit der Raume in ihrer GroBe und Zweckbestimmung 
erklarlich ist. Man sieht daher im allgemeinen besser davon ab und strebt nur 
an, dem Bau durch geschickte Gliederung eine gefallige Erscheinung zu geben. 
Raufig wird diese Glicderung durch Anordnung eines die Baumasse beherrschen
den Uhrturmes erieichtert (Abb. 18, 25, 54) und durch Betonung ein
zeIner Hauptraume, wie z. B. der Schalterhallen mit ihren groBen Licht
offnungen. 

B. Stellwerksgebaude. 

1. Allgemeine Anordnung. 
Die Stellwerksgebaude, friiher ohne erhebliche Bedeutung, haben sich 

in neuerer Zeit immer mehr zu den wichtigsten Bauten des Betriebes heraus
gebildet; ihnen Iiegt die Dberwachung der Sicherheit und die Regelung des 
Betriebes ob; von ihnen aus werden die Signale und Weichen gestellt, die 
den Ziigen die Fahrt bestimmen, und deren Stellung ihnen dafiir biirgt, daB 
sie die vor ihnen liegenden Strecken ohne Gefahr durcheilen konnen. 
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Man teilt die Stellwerke nach ihrer Zweckbestimmung ein in Blockstell
werke, Rangierstellwerke, Weichen- und Signalstellwerke und Befehlsstellwerke. 
Die Blockstellwerke liegen an der freien Strecke, am Ende einer Blockstrecke. 
in deren mehrere die zwischen zwei BabnhOfen Iiegende Strecke eingeteilt wird, 
um eine schnellere Zugfolge zu ermoglichen, als dies der Fall ware, wenn von 

Abb. 75. Stellwerksgebaude in SchOneberg. 

dem einen Bahnhof ein Zug erst abgelassen werden 
konnte, wenn der vorhergehende den Nachbar
bahnhof erreicht hat; die Rangierstellwerke sorgen 
fUr die richtige Umstellung der Weichen bei der 
Verschiebearbeit auf den BahnhOfen; die Weichen
und Signalstellwerke bringen Weichen- und Signal
stellung auf den Bahnhofen, namentlich bei der 
Ein- und Ausfahrt, in tJbereinstimmung; und die 
Befehlsstellwerke sind Weichen- und Signalstell
werke in Verbindung mit den fiir die Zugabferti
gung erforderlichen Telegrapheneinrichtungen. 

Abb. 76. Stellwerksgebaude 
in Schoneberg. 

Abb. 77. Stellwerksgebaude 
in Schoneberg. 

Allen Stellwerken ist jedoch eine Forderung gemeinsam: die, daB der von ihnen 
aus zu beobachtende Gleis- oder Bahnhofsteil moglichst vollkommen liber
sehen werden kann. 

2. Stellwerkl'aum. 
Mit dem geringsten Aufwand kann dem bei Bloekbuden an eingleisigen 

Strecken entsprochen werden, wo es meist geniigt, sie ebenerdig oder wenig 
erhoht auszubilden. Bei zweigleisigenStrecken, wo der Forderung geniigt werden 
solI, daB vom Stellwerkraum aus das SchluBzeichen eines im zweiten Gleise 
vorbeifahrenden Zuges auch bei der Kreuzung mit einem im ersten Gleise fahren
den Zuge gesehen werden kann, ist es erforderIich, dem Stellwerkraum eine er
hohte Lage zu geben. 1m allgemeinen wird es zu diesem Zwecke geniigen, den 
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FuBboden des Stellwerkraums 4,0 m iiber Schienenoberkante zu legen. Liegen 
mehrere Gleise vor dem Stellwerk oder liegen sie in verschiedener Hohe, oder 
muB iiber ein in der Sehlinie liegendes Hindernis, eine Briicke oder dergl. hin
weggesehen werden, so ist haufig eine erheblich hahere Lage des Stellwerk
raums erforderlich (Abb. 75), die ~ich zuverlassig nur durch Eintragung der 
Sehlinien ermitteln laBt. Umgekehrt kann auch eine tiefere Lage des Stell
werkraumes in Frage kommen, wenn sich cine so hohe Lage nicht erreichen 
laBt, daB iiber ein Hindernis hinweggesehen werden kann, bei einer tiefen Lage 
dagegen darunter ein Ausblick moglich wird, z. B. bei Briicken oder Bahnsteig
dachern. 

Eine zu hohe Lage des Stellwerkraums hat auch gelegentlich den Nachteil, 
daB der Verkehr durch Zurufe zwischen den SteUwerkswartern und den im Zuge 
oder bei den Gleisen tatigen Bediensteten beeintrachtigt wird. Haufig wird es 
dann zweckmaBiger sein, das Stellwcrkgcbaude an eine andere Stelle zu ver
·schieben. 

Damit vom Stellwerkraum eine gute Dbersicht moglich wird, erhalt er 
an den nach den Gleisen und Signalen zu gelegenen Seiten groBe Fenster ohne 
Sprossenteilungen. Namentlich sind wagerechte Sprossen zu vermeiden, die 
die Signale leicht verdecken. Zu groBe Breiten der Fenster (iiber 1,30 m) sind 
nicht zu empfehlen, weil sonst die Fliigel beim ()ffnen zu weit in die meist schmalen 
Raume hineinragen. Die Hohenlage des Fenstersturzes ist von der Hohe und 
Entfernung der zu iibersehenden SignaJe abhangig und wird am besten eben
falls durch Eintragung der Sehlinien ermittelt.. 1m allgemeinen wird es, wenn der 
FuBboden des Stellwerkraums 4 m iiber Schienenoberkante liegt, geniigen, 
den Fenstersturz 2,25 m iiber FuBboden anzuordnen. Die Fensterbriistung 
wird 0,90 m hoch gemacht; haufig erfordert aber die gute Dbersicht, etwa iiber 
nah beim Gebaude liegende Weichen, eine Einschrankung dieser Hohe auf 0,50 m 
oder noch weniger. Dann sind auBen auf 0,40 m und 0,90 m Hohe Stangen 
zum Schutz gegen das Hinausfallen beim 0ffnen der Fenster anzubringen. Die 
Verteilung der Fenster ist von der Stellung der Stellwerkshebelbank und der 
Lage der zu iibersehenden Gleise, Weichen und Signale abhangig. Da der Warter 
meist vor der Hebelbank steht, den Gleisen also den Riicken zudreht, sind die 
wichtigsten Fenster fiir die Aussicht die Seitenfenster, die moglichst nahe an 
die Vorderwand herangeriickt werden und im allgemeinen, wenn z. B. nicht 
Gleiskriimmungen eine groBere Breite erfordern, bis zur Vorderkante del' Hebel
bank reichen. 

Fiihren WeichenstraBen auf das Stellwerkgebaude zu, so kann eine Ab
schragung einer oder mehrerer Gebaudeecken in Frage kommen (Abb. 76). 
An der Vorderseite sind iibermaBige Fensterbreiten im allgemeinen nicht 
~otwendig. Sie werden besser durch eine groBere Zahl von Fenstern ersetzt 
wie bei Rangierstellwerken, wo meist die ganze Seite in Fenster aufzulOsen ist, 
damit der Warter die Wagen dauernd auf ihrem Lauf verfolgen kann. Bei iiber 
10 m langen Gebauden empfiehlt sich haufig die Anordnung eines Erkers in 
der Mitte, dessen Fenster in der Vorderwand dann eine geringere Briistungshohe 
als die iibrigen Fenster der Langswand erhalten miissen, nm die Aussicht auf die 
Gleise nicht zu beeintrachtigen. Bei Rangierstellwerken ist statt dessen ein 
offener Austritt mehr zu empfehlen, von dem aus die Verschiebearbeit durch 
Zuruf erleichtert werden kann. 

Zum Schutze gegen Verzerrung der Bilder, die namentlich bei Dunkelheit 
storend wirken kann, verglast man die fiir die Aussicht bestimmten Fenster 
am besten mit Spiegelglas; allerdings konnen dann wieder bei zwei gegeniiber
liegenden Fenstern leicht Spiegelungen auftreten; doch werden sie selten von 
irrefiihrender Bedeutung sein; will man sie vermeiden, so geniigt eine schwache 
Neigung der betreffenden Wandteile zueinander. 
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Die Zahl der Fenster und ihre GroBe sollen nach Moglichkeit beschrankt 
werden, um die Stellwerkraume leichter beheizbar zu machen, weshalb auch 
Doppelfenster bei ihnen angebraeht sind. Um bei diesen die die Aussicht be
eintrachtigenden Futtertiefen und Holzstarken einzuschranken, auch ein schnelles 
Offnen zu ermoglichen, erhalten sie Rahmen auf Rahmen schlagende Fensterfliigel. 

AuBer den fiir den Ausblick auf die Strecke bestimmten Fenstern werden 
haufig Feuster auf der Riickseite erforderlich zur Beobachhmg von "Oberwegen, 
zur Beleuchtung von Morsetischen oder der Riickseite der Blockwerke oder 
aueh nur zur Liiftung; diese Fenster untersrheiden sich nieht von gewohn
lichen Fenstern; zweckmaBig erhalten sie 1,10 m BriistungshOhe, um Tische vor 
ihnen aufstellen zu konnen. 

Die kiinstliche Beleuchtung der Stellwerkraume soll so sein, daB dem Warter 
nieht durch zu groBe Helligkeit der Ausblick in die meist dunkle Umgebung 
beeintrachtigt. wird; sie erfolgt daher durch abgeblendete Lampen, die ihr Licht 
nur auf bestimmte Stellen, die Bloek- und Hebelaufschriften namentlich, werfen. 

St.orend fUr die Aussicht kann bei Tageslicht die Sonne werden. Um sie 
abzuhalten bedient man sich der Stabladen oder ordnet Schutzdacher iiber 
den einzelnen Fenstern an. 1m allgemeinen wird es jedoch geniigen, das Dach 
weit, etwa 1,00 m, iiberstehen zu lassen. 

Das Dach solI nicht gleichzeitig die Decke bilden, sondern immer von dieser 
durch einen Dachraum geschieden werden, um im Sommer den Stellwerkraum 
vor der Glut der Sonnenstrahlen zu schiitzen, und ihn im Winter leichter heizen 
zu konnen. Der Fu13boden erhalt zweckmaBig Linoleumbelag. 

Die GroBe des Stellwerkraumes hangt von der Zahl der Hebel abo Am 
Ende der Hebelbank, auf der die Hebel meist in 14 em Abstand angebracht sind, 
solI ein seitlicher Durehgangsraum von 1,50 m sein, der eine etwaige Verlange
rung noch zulaBt, am anderen Ende, wo in der Regel der Blockaufsatz sich 
befindet, geniigt 1,0 m. Fiir wenige Hebel reieht 3,5 m Raumbreite aus, die 
bei groBerer Hebelzahl auf 4,0 m, und wenn der Kasten mit den Umlenkstangen 
sehr breit wird, auf 4,25 m zu erhohen ist. Fiir Morsetisehe ordnet man 
zweckmaBig einen Ausbau des Raumes in der erforderlichen Lange an. 

Die Hohe wird mit 2,80 m im Lichten ausreichend bemessen; selbst fiir 
sehr groBe Stellwerke geniigen 3,10 m. 

Wichtig ist es, beim Entwerfen auf die in den Stellwerkraumen unterzu
bringenden Einriehtungsstiieke von vornherein Riieksicht zu nehmen, weil 
sonst leieht spater unangenehme Dberrasehungen bei den knapp bemessenen 
RaumgroBen und beschrankten Wandflachen entstehen, .namentlich auf die 
Batterie- und Kabelschranke sowie Fernspreeher und Morsetisehe. Aber auch 
die sonst erforderliehen Tische, Stiihle, Kleiderrechen, Wasehtisehe, Koeh
einrichtungen sowie die Stellung der Of en sind von vornherein zweekmaBig 
in die Grundrisse einzutragen. Ob eiserne oder Kachelofen gewahlt werden, 
ist gleieh und von dem Ortsgebrauch abhangig; eiserne Of en sollen dureh einen 
Schirm so gesehiitzt werden, daB ihre Ausstrahlung nicht einzelne Stellwerk
teile zu stark erhitzt, wodurch Storungen eintreten konnen. 

Sammelheizungen kommen auBer in elektrischen Stellwerken n11r bei groBen 
Anlagen in Frage; die erforderlichen Raume finden im Unterbau ihren Platz. 

3. Spannwerkraum. 
Vom Stellwerkraum gehen die Drahte naeh den Spannwerken, die meist 

:aenkreeht unter den Stellwerken ihren Platz finden. Um die Drahte ungehindert 
fiihren zu konnen, ist besondere Sorgfalt auf die Lage der FuBbodentrager des 
.stellwerkraumes zu verwenden, an deren Flansehen seitlieh die Drii.hte ohne 
Beriihruag vorbeigehen mussen. In der Regel erhalten die Trager 1,25 m Ab-

Randbib11othek. II. e. 4 
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stand voneinander. Die gleiche Obacht ist bei der Schlitzoffnung in der Mauer 
fUr das Hinausfiihren der Drahte ins Freie zu verwenden. Hier werden die 
Drahte mittels Umlenkrollen zu den einzelnen Signalen und Weichen geleitet. 
Um die Lage der Umlenkrollen zu den Spannwerken unverriickbar zu erhalten 
und so Betriebsstorungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, die fiir die Aufstellung 
der Spannwerke notwendige FuBbodentragerlage auBen nach Bedarf, meist 
wird 1,0 m geniigen. vorstehen zu lassen und auf ihr die Rollen zu befestigen. 

Die Lange des Spannwerkraumes richtet sich wieder nach der Zahl der 
Hebel; an einer Seite der Reihe soIl mindestens 50 cm Durchgang und eben so 
hinter den Spanngewichten ein 50 em breiter Gang fUr Arbeiten an ihnen ver
bleiben. Die Hohe des Spannwerkraumes ist von der Art der Spannwerke ab
hangig, in der Regel geniigen 2,50 bis 2,75 m. Der Raum unter dem Bloekkasten 
kann vorteilhaft zur Entwicklung der Treppe, der sonstige Raum im Unterba.u 
als Heizraum, Lampenputzstube oder dergl. Verwendung finden, wobei jedoch 
durchaus zu vermeiden ist, den Spannwerkraum als Durchgang zu benutzen. 
Ausreichende Tagesbeleuchtung fiir den Spannwerkraum ist unbedingtes Er
fordernis. 

Da der Spannwerkraum mit der AuBenluft unmittelbar in Verbindung 
steht, so ist dafiir zu sorgen, daB nicht zu viel kalte Luft aus ihm in den Stell
werkraum tritt. Zu diesem Zweck schlieBt man den fiir die Durchfiihrung der 
Drahte in seinem FuBboden notigen etwa 30 em breiten Schlitz durch Bohlen, 
in denen fiir die einzelnen Drahte Locher vorgesehen sind, die unter Umstanden 
durch Watte oder Werg gedichtet werden. 

4. Nebenraume fur elektrische Stellwerke. 
Bei elektrischen Stellwerken tritt an Stelle. des Spannwerkraumes, fa.lls 

diese Raume nicht bereits an anderer Stelle untergebracht sind, der Raum fiir 
den Umformer und der fiir die SammIer. Die GroBen beider Raume sind ver
schieden und von der GroBe des Netzes abhangig. Der Umformerraum enthalt 
in der Regel die Schalttafel, die etwa 2,0 m hoch, 1,5 m breit in 1,0 m Abstand 
von der Wand aufgestellt wird. Der Sammlerraum muB von dem Umformer
raum vollig geschieden sein. In ihm finden in Holzgestellen die Sammler ihren 
Platz; wegen der beim Laden entstehendell Gase ist fiir gute Liiftung des 
Raumes zu sorgen; ehenso sind alle Eisenteile, die durch die Gase angegriffen 
werden, moglichst durch Putz oder sorgfaltigen Emailleanstrich zu schiitzen. 
Ais FuBbodenbelag geniigt, wenn immer sorgfaltig beim Fiillen aufgewischt 
wird, Linoleumbelag; besser sind Tonfliesen in Asphalt. Zementestrich wird 
durch die Saure zerstort. 

5. Nebenanlagen. 
Bei geniigend hoher Lage des Stellwerkraums kann zwischen ihm und dem 

Spannwerkraum ein ZwischengeschoB eingerichtet werden, durch das die Spann
drahte in einem allseitig geschlossenen, etwa 30 cm breiten, Verschlag der aber 
mindestens auf einer Langsseite zuganglich sein muB, hindurchgefiihrt werden. 
Bei elektrischen Anlagen kann der Umformerraum in dies ZwischengeschoB 
verlegt werden. 
• Die Abortanlage soIl, wenn moglich, in gleicher Hohe wie der Stellwerk

raum liegen, damit der Warter bei der Benutzung nur kurze Wege zuriickzu
legen hat, und dadurch die fiir die Beobachtung fortfallende Zeit nicht unnotig 
vergroBert wird. Bei Rangierstellwerken, wo mit groBeren Betriebspausen 
in der Regel zu reehnen ist, konnen die Aborte auch im Unterbau angeordnet 
werden, immer miissen sie aber liiftbar und gut beleuehtet sein. Wenn moglich 
werden sie an eine Entwasserungsanlage angeschlossen, andernfalls werden sie 
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zweckmaBig als Kiibelaborte ausgebildet, die durch einen Deckel mit Gummi~ 
dichtung geschlossen werden und leicht zu entleeren sind. 

Del' Zugang zu den hochgelegenen Stellwerkraumen erfolgt mittels Treppen, 
die nur bei geschiitzter Lage ungedeckt bleiben; sonst erhalten sie wenigstens 
ein Dach und mindestens an dem VOl' del' Tiir zum Stellwerkraum liegenden 
Teil auch geschlossene Seitenwandtl. An Breite ieniigen fUr offene Treppen 
0,80 m, fiir eingebaute 1,00 m. Offene Treppen werden zweckmaBig in wetter~ 
bestandigen Baustoffen - natiirlichen und kiinstlichen Steinen oder Ziegeln -
ausgefUhrt, fiir innere Treppen geniigt Holz mit odeI' ohne Linoleumbelag. 

Del' Austritt del' Treppen in GleishOhe ist, wenn angangig, seitJich anzu~ 
ordnen; kann ein Austritt nach der Gleisseite hin nicht vermieden werden, 
so ist eine etwa 90 cm hohe nicht in den freien Raum hineinragende Schutz~ 
schranke von etwa 2,0 m Lange anzuordnen, um zu verhindern, daB versehentlich 
das Gleis betreten wird. 

Ais Steigungsverhaltnis der Treppen geniigt 18: 28 cm. Wendelstufen 
sind moglichst zu vermeiden. 1m allgemeinen legt man die Treppe auf die 
del' Gleisseite gegeniiberliegende Riickseite. Steht das Stellwerk zwischen 
Gleisen und muB nach beiden Gleisseiten del' Ausblick gewahrt. bleiben, so muB 
die Treppe an einer Schmalseite angeordnet werden, doch so daB auch hier 
dIe Aussicht moglichst wenig beeintrachtigt wird. 

6. Lage uud au6ere Ausbilduug. 
Die Lage del' Stellwerke ist durch die Entfernung von den Signalen und 

Weichen bedingt. 
Blockstellen werden gern so angelegt, daB von ihnen aus die nberweg~ 

schranken gleichzeitig bedient werden konnen. Jedenfalls liegen die Stellwerks~ 
gebii.ude in del' Mehrzahl weit abseits von Ortschaften. Darauf ist bei ihrer 
Ausbildung Riicksicht zu nehmen, die in einfachsten Formen zu halt ell ist, 
damit Ausbesserungen nach Moglichkeit eingeschrankt werden. Bei ihrer frei
stehenden Lage in del' Landschaft sollen sie sich die~er gut einfiigen, wozu die 
Verwendung der ortsiiblichen Baustoffe und -formen geboten ist. Durch geeignete 
Farben, Wechsel von Putz mit Ziegel- und Schieferflachen wird es in del' Regel 
unschwer zu erreichen sein, ihnen ein gefalliges Aussehen zu geben, wobei durch 
die groBen Fensterflachen ihr Zweck sich schon im AuBeren bekundet. Wenn 
auch die Kosten del' Stellwerkgebaude an sich verhaltnismaBig hohe sind, be
dingt durch die kleine GrundriBflache zu den groBen AuBenwanden, 'so sind 
sie doch zu denen der ganzen Bahnanlage so gering, daB bei ihrer Lage an 
hohen Bahndammen, die fiir die Landschaft so beherrschend ist, ein gewisser 
Aufwand berechtigt ist. 

C. Giiterschuppen. 
Den Empfangsgebauden fUr den Verkehr del' Reisenden entsprechen fiir 

die Abwicklung des Giiterverkehrs, soweit es sich urn totes Gut in einzelnen 
Stiicken handelt, die Giiterschuppen mit den dazu gehorigen Abfertigungsraumen. 

1. Zweck, Gro:f3e uud Form. 
In den Giiterschuppen sollen die einlaufenden und die zu versendenden 

Frachtstiicke zeitweilig untergebracht werden, um sie gegen Wind und Wetter 
und gegen Diebstahl zu sichern, sie zu gemeinsamer VeLsendung fiir die vel' 
schiedenen Richtungen zu sammeln und zu ordnen oder um7.uladen und bis 
zur Versendung oder bis zur Ausgabe an die Empfanger aufzubewahren. 

Wahrend auf kleinen Bahnhofen fiir diesen Zweck gelegentlich schon die 
vorhandenen Gepackabfertigungsraume odeI' ein Wagenkasten geniigt, werden 
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bei starkerem Verkehr besondere Sehuppen erforderlich, die dann in Verbindung 
mit den Stationsdienstraumen gebraeht werden, entweder in unmittelbarem 
Zusammenhang und in gleieher FuBbodenhOhe oder durch einen Zwisehen
raum gesehieden, der als Windfang und als Zugang fiir die Giiterbodenarbeiter 
dient (Abb. 3). 1st ein Frachtverkehr, namentlich mit sehwerem Gut, Masehinen 
u. dergl. zu bewaltigen, so wird der FuBbo~n des Giiterschuppens zweekmaBig 
in Rohe des Wagenbodens, etwa 1,12 m iiber Sehienenoberkante, gelegt, urn 
das Riniibersehaffen zu erleiehtern. 

Die enge Verbindung zwischen Empfangsgebaude und Giiterschuppen 
hat bei groBen BahnhOfen jedoch den Nachteil, daB dureh den starken Last
wagenverkehr der Zu- und Abgang der Reisenden erschwert wird. Man geht 
dann dazu iiber, den Giitersehuppen vollig vom Empfangsgebaude zu trennen 
und mit eigener besonderer Zufahrt, der LadestraBe, zu versehen und ihm 
aueh eigene Abfertigungsraume zu geben. 

Eine getrennte Anlage des Schuppens kann aueh empfehlenswert sein, 
wenn mit starkem Aus£lug-, Arbeiter- oder Marktverkehr zu reehnen ist, bei 
dem man auBer dem Durehgang durch das Empfangsgebaude an dessen Seiten 
besondere Ein- oder Ausgange £iir den Massenverkehr vorsehen will. 

Die GroBe der Sehuppen hangt von der Zahl und Art der Giiter ab, von der 
Zugdiehtigkeit und davon, ob es sieh urn einen Versandschuppen, einen Emp
fangs- oder einen Umladesehuppen handelt. Von EinfluB ist aueh der fiir Karr
bahnen, Wiegeplatze, Lademeisterbuden und versehlieBbare Abteilungen frei 
zu haltende Raum, der etwa 2/5 der Gesamtfiaehe betragt und bei kleinen 
Sehuppen verhaltnismaBig groBer ist. In der Regel sind 10 bis 20 qm Grund
£lache fUr jede Tonne Tagesgut zu rechnen, wobei die erste Zahl fUr Sehwergut, 
z. B. Eisenwaren, die zweite Zahl fiir Leicht- und Sperrgut, wie Holzwaren, 
Wollwaren, landwirtschaftliche Maschinen als Grenzzahlen angenommen werden 
konnen. Man tut gut, die Anlagen auf 1i/4 des Durehschnittsverkehrs zu be
messen, weil erfahrungsgemaB der Verkehr an verkehrsreiehen Tagen den 
Durehschnittsverkehr um 25 v. H. iibertrifft. Aueh die Zugdiehtigkeit spielt 
insofern eine Rolle, als von ihr die Lange der Stapelung der Giiter abhangt. Die 
Umladeschuppen werden im allgemeinen kleiner alB die sonstigen Schuppen 
bemessen werden konnen, weil bei Ihnen die dauernde Aufspeicherung auf das 
geringste MaB beschrankt werden kann, wahrend die Empfangssehuppen wiederum 
groBer als die Versandschuppen vorgesehen werden miissen, denn in Ihnen werden 
die Giiter i:rp.mer langere Zeit und iibersichtlieh, d. h. nieht eng, zum schneIlen 
Herausfinden aufgestapelt, Hegen miissen, ehe sie von den Empfangern ab
geholt werden, wogegen im Versandsehuppen die Giiter dichter gelagert und 
meist bald naeh der Annahme in den Wagen verstaut werden konnen. Man 
kann damit reehnen, daB eine Annahmestelle 5 t in der Stunde leistet. 

In allen Fallen ist bei Errichtung von Giitersehuppen darau£ Bedaeht zu 
nehmen, daB sie ohue Sehwierigkeit erweitert werden konnen. 

Die Sehuppen erhalten in der Regel reehteckigen GrundriB von 6 bis 8 m 
Breite bei kleinen, bis zu 20 m bei groBen Anlagen. GroBere Breiten vermeidet 
man wegen der damit verbundenen langen Querwege. Die Lange ergibt sieh 
danaeh aus der erforderlichen SchuppengroBe und zwar laBt man, da die Tore 
in der Regel in 9,00 m Abstand voneinander angeordnet werden sollen, die 
Schuppen um je y:!. 9 = 4,5 m Lange zunehmen, dem fiir hOlzerne Dachbinder 
iibliehen Ab~tand. Schuppen iiber 120 m Lange werden uniibersichtlich, iiber 
200 m geht man nicht hinaus, weil dann die Wege zu lang werden und die 
Giiterbodenarbeit verteuert wird. Sind groBere Langen erforderlich, so teilt 
man zweckmaBig die Sehuppen in solche fiir Versand, Empfang und Umladen 
und ordnet sie in entsprechenden Gruppen und Reihen hintereinander gleich
laufend mit den Gleisen a.n. 



llanliche Einzelheiten. 

2. Bauliche Einzelheiten. 
a) Dacher. Die Hohe der Guterschuppen schrankt man nach Moglichkeit 

ain, in der Regel geniigt fiir die Langswande eine Rohe von 5 bis 6 m uber 
Schienenoberkante. Sie hangt hauptsachlich von der gewahlten Art der Uber
dachung abo Diese solI auch die an beiden Seiten der Schuppen anzuordnenden 
Ladebuhnen schiitzen, deren Breite bei kleinen Anlagen auf 1,0 m, bei groBen 
bis ,Zu 2,00 m anzunehmen ist, und auBerdem 30 cm iiber Gleismitte hinaus
ragen, um zu verhiiten, daB bei Regen das Wasser auf den gebogenen Wegen
dachem nach dem Schupp en zu lauft und beim Be- oder Entladen der Wagen 
lastig wird. 

Die Vorderkante der Ladebiihne muB, urn die Umgrenzung des lichten 
Raumes frei zu halten, 1,65 m von Gleismitte entfemt bleiben; es ergibt sich 
daraus ein Dachiiberstand von 2,95 m bei I m breiter, von 3,95'm bei 2 m breiter 
Ladebiihne. Die Unterkante des Sparrenkop£es muB 4,80 m iiber Schienen
oberkante bleiben, sie ist daher in ihrer Lage vOllig bestimmt und damit auch 
die Rohe der Schuppenwande durch die von der gewahlten Eindeckungsart 
bedingte Dachneigung. 

Die geringste Dachneigung I : 25 beansprucht Rolzzementdach, doch 
erfordert es wegen seiner Schwere besonders starke Dachverbaude. Diese 
sind nicht erforderlich bei Doppelpappdach, das mit I: 10 Ne;gung angelegt 
werden kann. Es ist die fiir Giiterschuppen am haufigsten verwandte Ein
deckungsart, wahrend Ziegel- oder Schiefereindeckung wesentlich starkere 
Neigungen bedingen und daher nur in seltenen Fallen zur Verwendung gelangen. 

Zu beachten ist bei der Ausbildung des Dachiiberstandes, daB auch die 
Rinnen und die meist in 18 m Abstand voneinander anzuordnenden Abfallrohre so 
gefiihrt werden miissen, daB sie die Umgrenzung des lichten Raumes £rei lassen. 
Die Abfallrohre werden zweckmaBig in ihrem unteren Teile als eiseme Rohre 
ausgebildet, um sie gegen AnstoBen durch Giiter zu schiitzen, und aus dem 
gleichen Grunde auch in ausgesparten Mauerschlitzen verlegt. 

Die gelegentlich ausge£iihrte LoslOsung der Biihnenschutzdacher von dem 
Rauptdach und ihr Ersatz durch nach den Schuppen zu abfallende Dacher 
ist im allgemeinen nicht zu empfehlen, weil dann leicht bei Undichtigkeiten 
der Rinnen oder starken Regen- oder Schneefallen die Wande naB werden. 

Die Schuppendacher selbst werden in einfachster Form in Holz auf holzernen 
StieJen oder Stiitzen gebildet. Diese .stiele sind nicht nur nicht hinderlich, 
sondern sogar erwiinscht, weil sie es erleichtem, die Giiter nach den verschie
denen Verkehrsrichtungen in den durch die Stiitzen gegebenen Abteilungen 
iibersichtlich zu stapeln. Als Beispiel eines holzernen Schuppendaches diene 
Abb.79,., Die Stiele werden im unteren Teile bis auf 1,50 m Rohe zum Schutz 
gegen Beschadigungen mit Eisenblech beschlagen. 

Eiserne oder Betondacher kommen nur dann in Frage, wenn es sich aus 
besonderen Griinden um unbedingte Feuersicherheit handelt, Z. B bei Lagerung 
feuergefahrlicher Gegenstande, oder wenn Wohnungen oder Raume fiir den 
dauernden Aufenthalt von Menschen unmittelbar an oder iiber den Schuppen 
vorzusehen sind. Auch dann wird man den feuerfesten Teil auf das unbedingt 
Gebotene einschranken wegen der dafiir aufzuwendenden erheblichen Mehr
kosten. 

Von EinfluB auf die Ausbildung der Dachbinder ist auch der VerschluB 
der Tore. Erfolgt er durch eiserne Rolladen, so ist iiber dem Tor an der 
Innenseite genii gender Platz fiir den Rollkasten und den festen unteren 
Schildteil des Rolladens zu lassen, wahrend bei Schiebetoren auBen eine 
5,50 m breite Wandflache bis zur Oberkante der Aufhangebiigel der Tore von 
Klappstielen und Streben frei bleiben mull. 



54 Giiterschuppen. 

b) Tore. Die Tore der Giiterschuppen sollen 2,50 m breit, 2,80 m im 
Scheitel hoch sein, bei kleinen Schuppen geniigen 2 m zu 2,50 m. Sollen sie 
durch Schiebetore geschlossen werden, so ordnet man diese an der AuBenseite 

-2)0-

. 1 

,!SO -

Abb. 78. Giiter~chuppen auf dem Ostbahnhof in Berlin. 

der Schuppenwand an, damit die Innenwand zum Stapelll der Giiter frei bleibt. 
Gegell Beschadigungen durch das Verkarren der Giiter auf den Ladebiihnen, 
denen sie bei dieser Lage sehr ausgesetzt sind, kann man sie etwas schiitzen, 

Abb. 79. Giiterschuppen auf dem Ostbahnhof 
in Berlin. Querschnitt. 

illdem man sie in fJache Nischen 
legt, so daB ihre Kallten nicht 
vorstehen. Die Tore sollen ein
bruchsicher sein und nicht aus
gehangt werden konnen. Zu Jetz
terem Zwecke schraubt man an 
die Torfliigel oder Biigel der Lauf
rollen eiserne Winkel oder Fiih
rungsrollp-n dicht iiber den Lauf
schienen an. Bei der An

bringung der Laufschienen ist darauf zu achten, daB ihre Befestigungsstiitzen 
nicht die Bewegung der Laufrollen und der Hangebiigel behindern. Die Tore 
werden meist aus 1 mm starkem Wellblech in eisernen Rahmen ausgebildet 
und der untere Teil der Tore zum besseren Schutz mit Brettern bekleidet. 

Abb. 80 u. 81. Giiterschuppen auf dem Ostbahnhof in Berlin. 
Ansicht und Liingsschnitt. 
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Zur unteren Fuhrung der Tore dienen in den FuBboden eingelassene Schienen 
oder Rillen. Diese Schienen und Rillen geben jedoch leicht AnlaB zu Beschadi
gungen des FuBbodens gerade in den Toroffnungen, wo er am meisten bean
sprucht wird, weil die Karren beim Daruberfahren sie allmahlich losrutteln. Dies 
wird vermieden bei Ver
wendung von Rolladen. 
Die Rolladen bestehen aus 
Wellblech an starken Leder
gurten und erhalten zweck
maBig am unteren Ende 
eine 1 m hohe, 1 mm §tarke, 
durch Winkeleisen ver
starkte feste Tafel, die so 
we it aufgewunden werden 
kann, daB die Tafel nicht 
in die TOl'offnung hinein
ragt. Sie werden an der 
Innenseite der Schuppen
wande in 7 cm tiefe Nischen 
gelegt und durch Riegel-
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stangen verschlossen, die Abb. 82. Giiterschuppen auf dem Ostbahnhof in Berlin. 
sich im Innern im oberen Grundri13 des Abtertigungsgebaudes. 
Teile der versteiften Tafel 
bewegen. Das Offnen der 
RoHMen erfordert aHer
dings mehr Zeit als das der 
Schiebetore, was aber un
bedenklich ist, weil sie nur 
bei Beginn oder bei Been
digung des Ladegeschaftes 
betatigt werden mussen; 
namentlich haben die Roll
laden ihre groBen Vorzuge 
gegenuber den Schiebe
toren fur die Beleuchtung 
der Schuppen. 

c) Beleuchtung. Da 
die Schie betore beim Offnen 
di,e doppelte Wandflache 
einnehmen, bleibt fUr 
Fensteroffnungen nur eine 
beschrankte Wandbreite 
verfiigbar, wahrend bei 
RollMen die volle Wand
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Abb.83. Giiterschuppen auf dem Ostbahnhof in 
Berlin. Querschnitt des Abfertigungsgebaudes. 

flache zur Verfiigung steht; diese gestattet die Fensterflachen ausreichend 
groB zur reichlichen Erhellung des Schuppens d. h. auf etwa 1/8 der Schuppen
grundflache auszubilden. Die Wirkung der Fenster wird wesentlich erhOht, 
wenn die Dachiiberstande weiB gestrichen werden. 

Die Fensterbriistung ordnet man in 1,50 m Rohe an, um nicht Wand
flache zum Stapeln der Giiter zu verlieren. Roher als 1,50 m werden die Guter 
im allgemeinen nicht gestapelt, weil sonst das Reraussuchen der einzelnen 
Stucke erschwert wird, auch die Gefahr besteht, daB die unteren Stiicke durch 
die Last der dariiberliegenden beschadigt werden. 

Die Fenster sollen gegen Einbruch geschiitzt werden, entweder durch 
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Vergitterungen, oder indem die Fenster selbst eisernes Sprossenwerk in so enger 
Teilung, etwa 20: 30 em, erhalten, daB ein Einsteigen nicht moglich ist; viel
fach werden sie auch mit Glasbausteinen fest zugemauert. Liiitungsoffnungen 
oder -flugel sind nicht erforderlich, weil durch die offen stehenden Tore ge
nugend frische Luft zutritt; nur die Lademeister- usw. -Buden miissen Fenster 
mit Liiitungsfliigein erhalten. 

Bei kurzen Schuppen bis zu 10 m Liinge geniigt es, wenn in einer Giebel
fliiche hinreichend groBe Fenster vorgesehen werden. 

1st, wie bei Verwendung von Schiebetoren, keine geniigende Fensterfliiche 
zu erzielen, so muB hohes Seitenlicht oder Oberlicht zu Hilfe genommen werden. 
Rohes Seitenlicht hat den Nachteil, daB die Schuppen sehr hoch werden. Um die 
Rohe zu beschriinken, ordnet man die Schutzdiicher der Ladebuhne nach dem 
Schuppen zu fallend an, was aber den Nachteil hat, daB, wie schon erwiihnt, 
sich leicht Schneesacke bilden. Man kann hohes Seitenlicht auch gewinnen 
durch Anordnung von Dachaufbauten, was aber nur bei steilen Diichern mog
lich ist. 

OberIicht wird meist im First angeordnet, wobei die Glastafeln 1: 4 Neigung 
erhalten mussen, um das Liegenbleiben von Schnee zu vermeiden. Die Ver
glasung erfolgt mit DrahtgIas oder mit gewohnlichem Glase; dann muB aber 
ein Drahtnetz darunter gespannt werden, um Beschiidigungen durch herab
fallende Scherben, etwa durch Hagel zerschlagener Scheiben, zu verhiiten. Auf 
sorgfiiltige Abfiihrung des SchweiBwassers, desseR Rerabtropfm die Guter 
beschiidigen wiirde, ist besonders zu achten. 

Die Oberlichte haben mit den hohen Seitenfenstern und den Giebelfenstem 
den Nachteil gemeinsam, daB die ungehindert eindringenden Sonnenstrahlen 
auf einzelne Guter, namentlich EBwaren, von verderbIichem EinfluB sind; 
ein dagegen ofter angewandtes Mittel, Anstrich mit WeiBkalk, ist nur von ge
ringer Wirksamkeit. 

Zur kiinstIichen Beleuchtung der Schuppen wird am besten elektrisches 
Licht verwandt; Gas- oder Olflammen mussen durch Drahtkol'be gesichert 
werden. Auf der Ladebuhne an der Gleisseite sieht man, wenn Elektrizitiit 
zur Verfiigung steht, Steckdosen vor, um Lampen anzuschlieBen, die nach 
Badarf im Innem der Eisenbahnwagen aufgehiingt werden. 

d) FuBbOden und Unterkellerung. Eine der schwierigsten Fragen beim Bau 
von Giiterschuppen ist die Wahl des FuBbodens. Holzerne FuBboden kommen 
nur fiir kleine Schuppen in Frage; in groBeren ist die Abnutzung, auch bei Ver
wendung von Hartholzern, so stark und so ungleich, daB das Karren auf ihnen 
allmiihlich sehr erschwert wird. GuBasphalt und - wenn auch in geringerem 
Grade - Stampfasphalt werden im Sommer weich und dann beim Befahren 
mit den Karren zusammengefahren, so daB der FuBboden ebenfalls rauh end 
uneben wird und so wiederum das Karren erschwert. Man hat versucht, d('m 
durch Anlage sogenannter Karrbahnen abzuhelfen, das sind 1,50 m breite, 
5 mm starke eiserne Platten, die sauber aneinandergestoBen verlegt werden 
und streifenweise den Schuppen der Lange und Quere nach durchziehen; oder 
man verwendet, um ein Ausgleiten der Arbeiter auf den glatten Platten zu ver
hiiten, auch nur schmale, etwa 20 cm breite Blechstreifen, die in Radabstand 
verlegt werden. Die Karren sind dann auf ganz bestimmte Wege angewiesen, 
was aber. fiir die Forderung des Karrgeschiiftes nicht giinstig ist. Aus diesen 
Grunden ist ein FuBboden vorzuziehen, der die Karrbahnen entbehrlich macht; 
als solcher hat sich der Zementestrich erwiesen. Allerdings niitzt sich gewohn
Hcher Zementboden ebenfalls zu schnell ab, er muB durch Beimischen von 
Basaltgrus oder von Eisenfeilspiinen, etwa 8 kg auf das qm, widerstandsfiihiger 
gemacht werden. Eine zu Anfang leicht auftretende starke Staubentwicklung 
ist belanglos und verliert sich sehr schnell, sobald die oberste Zementschicht 
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abgefahren ist. Es muB Vorsorge getroffen werden, daB keine Ausdehnungs
risse eintreten, weswegen es sich empfiehlt, von vornherein 1 mm starke Fugen, 
die man mit Winkeleisen einfaBt, in etwa 18 m Abstand, am besten an einer 
Torkante durchgehend, vorzusehen. Auch Einlagen von Drahtnetzen haben 
sich bewahrt. Erfortlerlich ist ferner ein guter Unterboden. 1st nicht genugend 
Sicherheit gegen nachtragliches Set zen des Unterbodens vorhanden, so muB 
er durch Tragerlagen oder Eisenbetonbalken in seiner Lage erhalten werden. 

Der FuBboden wiJ:d innen im Schuppen und auBen auf den Ladebiihnen 
einheitlich durchgefuhrt mit 1: 200 Quergefall nach auBen. Stellen, die zum 
Stapeln feuchter Gegenstande, wie von Seefischen oder Hauten dienen, erhalten 
moglichst einen besonderen EntwasserungsanschluB. Auch kann man Lattenroste 
vorsehen, um empfindliche Guter gegen Feuchtigkeit noch besonders zu schutzen. 

Eine Unterkellerung der Guterschuppen empfiehlt sich nur bei kurzen 
Schuppen; bei langen Schuppen wird die Zuganglichkeit der mittleren Keller
raume zu unbequem wegen des Lastwagenverkehrs vor der Ladebuhne. Eine 
beschrankte Zahl von Kellerraumen ist fur die Lagerung empfindlieher Guter, wie 
Wild, und fur Stationszwecke, fUr die Unterbringung von Kohlen usw. meist 
erwi.inseht. Man ordnet sie an dem freien Giebelende oder im Zusammenhang 
mit der Unterkellerung eines etwa ansehlieBenden Abfertigungsgebaudes, an. 
Die Kellerdecken mussen mit 800 bis 1000 kg Nutzlast fur das qm, je naeh der 
Art des vorwiegend abzufertigenden Gutes, bereehnet werden. Es empfiehlt 
sich, die Ladebiihnen mit zu unterkellern, da dann der Lichteinfall durch die 
in der vorderen Flueht der Rampenmauern anzuordnenden Fenster giinstiger 
wird, als wenn die Fenster sich in der Flucht der Langswande des Schuppens 
im Schatten der Ladebiihnen befinden. 

Auch wenn der Schuppen nicht unterkellert wird, empfiehlt es sich, den 
Raum unter den Ladebiihnen nicht hohl zu lassen, sondern vorn durch eine 
Rampenmauer zu schlieBen, um zu vermeiden, daB unter den Biihnen Schmutz
winkel entstehen. Die oberen Kanten der Biihnen werden d ureh 7 em breite Winkel
eisen gesichert, die biindig mit dem FuBboden verlegt werden. An der StraBen
seite empfiehlt es sieh, in Hohe der Achsbuchsen der Fuhrwerke eine etwa 30 cm 
breite eichene Schutzbohle mit versenkten Bolzenkopfen anzuordnen, damit 
die Rampenmauern nicht dureh die anfahrenden Wagen beschadigt werden. 

Die Hohe der Ladebiihne an der StraBenseite richtet sieh nach den orts
iiblichen Fuhrwerken und betragt meist 0,90 bis 1,00 m; dementspreehend ist 
das StraBenpfla>:ter anzulelZen. . 

e) Wande und Nebenanlagen. Die Wande der Giitersehuppen werden 
bei kleinen oder vorubergehenden Anlagen, z. B. bei Anlagen fur Ausstellungs
zwecke, in Fachwerk mit Ausmauerung oder Verbretterung, bei groBeren An
lagen bessel' in Stein ausgefuhrt. Bei Ausfuhrung in Ziegeln genugt in der Regel 
1 y:! Stein Wandstp,rke. Werden Verstarkungspfeiler erforderlich, so sind sie, 
um das Karren auf den Ladebuhnen nicht zu behindern, naeh innen zu legen. 
Bei Fachwerkwii.nden oder bei innerem Putz, z. B. auf Bruchsteinmauerwerik, 
empfiehlt es sich, bis auf 1,50 m Hohe im Innern eine Reihe von wagerechten 
Schutzbohlen anzuordnen, urn Beschadigungen durch anpraIlende Guter zu 
vermeiden. Auch auf der AuBenseitc' empfiehlt sich die Anbringung derartiger 
Schutzbretter, doch genugt hiu eine geringere Rohe, etwa 1,00 m. Auf ihre 
Anordnung ist bei Anbringung von Schiebetoren Rucksicht zu nehmen. Bei 
der Ausbildung der Wande sind moglichst aIle vorspringenden Ecken und Kanten 
zu vermeiden und, soweit sie nicht zu umgehen sind, wie bei den Toren, durch 
Eisenwinkel, abgerundete Werkstucke oder Eisenklinker zu schutzen. 1m 
Innern werden die Wande ebenso wie die Decken weiB gestrichen. 

Eine Heizung der Guterschuppen ist nicht erforderlich, dagegen miissen 
die Lademeisterbuden mit Of en versehen . werden. Fur die Kleistertopfe zum 
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Bekleben del' Guter sind zur Verhiitung von Schuppenbranden feste Brenner 
vorzusehen, die nicht umfallen konnen. 

Die mehrfach erwahnten Lademeisterbuden werden in del' Regel an del' 
StraBenseite del' Schuppen vorgesehen; sie erhalten etwa 8,0 qm Grundflache, 
Holz- odeI' LinoleumfuBboden und alJseitig Fenster, damit" del' Schuppen leicht 
von ihnen aus iiberwacht werden kann. Fur je etwa 70 m Schuppenlange geniigt 
in del' Regel eine Bude. Neben den Buden werden die Wagen aufgesteIlt, so daB 
ihre Wiegebriicken etwa 5 cm gegen den FuBboden vorstehen. Es wird dadurch 
vermieden, daB lange, sich durchbiegende Gegenstande beim Verwiegen den 
Boden beriihren. Die Kanten del' fiir die Wagen auszusparenden Gruben werden 
mit Winkeleisen eingefaBt; die Gruben selbst erhalten zur Ableitung des in sie 
beim Reinigen del' Schuppen eindringenden Wassel's Sickerlocher odeI' sonstige 
Ableitungseinrichtungen. Als Wagen kommen neuerdings fast nul' Federwagen 
zur Verwendung, weil ihre Bedienung am schnellsten geht. Man stellt die Wagen 
etwa unter einem Winkel von 600 geneigt zur Schuppenwand auf, so daB die 
vordere Spitze del' Hinterkante del' Wiegebrilcke etwa 30 cm in die Toroffnung 
vorspringt und ihre hintere Spitze 3,00 m von del' Wand entfernt ist. Je 2 Wagen 
werden einander zugekehrt an 2 benachbarten Toren aufgestellt. In del' Regel 
genugt es aIle 18 m Wagen anzuordnen. 

Kommt hii.ufig Schwergut zur Versendung, namentlich bei Verla dung 
in offenen Guterwagen odeI' Lastwagen, so empfiehlt siGh neben den Ladetoren 
die Aufstellung drehbarer Lastkrane, die mit einer die zulassige Belastung 
angebenden Aufschrift zu versehen sind, und die mit del' Hand, durch Druck
wasser odeI' sonstwie betatigt werden. 

Um die Behandlung del' Guter zu beschleunigen hat man neuerdings Ein
richtungen, namentlich bei Umladeschuppen, getroffen, bei denen die einzelnen 
Giiter durch Greifer odeI' Wagen gehoben und abgesetzt und auf Hii.nge- odeI' 
Rollbahnen befordert werden!). 

Von sonstigen Einrichtungen sei auBer etwa notwendigen Lattenverschlagen 
fur uberzahlige Guter, Wagendecken und Leinen odeI' dergl. noch die Aufhange
vorrichtung zum Trocknen feuchter Wagendeeken erwahnt; sie besteht aus 
einer Reihe von Stangen von der Lange del' Deekenbreite, die in einem eisernen 
Ges~eIl so angebracht sind, daB mittels Seil und Rollen jede einzelne Stange 
herniedergelassen und aufgezogen werden kann. 

Zur Sicherung gegen Feuersgefahr ordnet man auBen in etwa 50 m Ab
stand voneinander Wasserstoeke mit Sehlauehverschraubung an; auBerdem 
empfiehlt es sich, fur die Arbeiter im Sehuppen selbst Wasehbeeken einzubauen. 

3. Dienstranme. 
a) A.bfertigung. 1m AnschluB an die Gutersehuppen werden in der Regel 

die Abfertigungsraume angeordnet. 
Bei kleinen Anlagen erfolgt die Abfertigung meist dureh die Fahrkarten

verkaufsbeamten. Dber die Anordnung eines zweiten Schalters in diesem FaIle 
vgl. dic entsprechende Stelle bei der Besprechung der Empfangsgebaude (S. 27). 
Bei groBeren Anlagen trennt man die Abfertigung vom Fahrkartenverkauf; 
sie besteht dann in der Regel aus cinem Raum, in dem die Vorpriifung der 
Frachtbriefe erfolgt und der siGh mit mit Schaltcrn nach einem Warteraum 
fur die Verfraehter ofinet, und einem Abfertigungsraum mit danebenliegcnder 
Stationskasse, ebenfalls mit einem oder mehreren Schaltern nach dem Wartc
raum. Der Kassenraum erhii.lt einen eingebauten feuersicheren Kassenschrank. 
Meist ist noch ein besonderer Raum fur den Vorsteher erwunseht, ferner em 
Raum fur auszubildende Beamte und ein Raum fur die Bestatter. 

1) Niheres dariiber siehe Zentralblatt d. BauverwaJtung 1912 und 1913. 



Lokomotivschuppen. 59 

b) AufenthaItsraume. Die Raume fUr die Arbeiter legt man entweder in 
den Verbindungsbau zwischen Guterschuppen und Empfangsgebaude (Abb. 3) oder 
man ordnet sie unterhalb der Abfertigungsraume an, deren FuBboden dann etwa 
1,00 m hOher als der des Schuppens gelegt wird, eine Anordnung, die sich durch
aus bewahrt und keinerlei Bedenken hat. Zur Verbindung mit dem Schuppen 
wird dann eine Treppe offen in ihn ~lineingebaut. Die Arbeiterraume erhalten 
von auBen eine besondere Zugangstreppe und beste'hen aus Aufenthaltsraum, 
Kuche und Waschraum; ist Wasserspulung vorhanden, so konnen a uch die Aborte 
im Keller vorgesehen werden, wobei fUr je 15 Arbeiter etwa 1 Sitz zu rechnen 
ist. Die Aborte fur Kutscher und sonstige Geschaftsbedienstete trennt man 
zweckmaBig von den Arbeiteraborten, ebenso die fur die Beamten; unter Um
standen kann auch noch fur weibliche Beamte eine besondere Anlage erforder
lich werden. Die Beamtenaborte werden zweckmaBig von den Abfertigungs
raumen aus erreichbar angelegt. 

Die ubrigen Kellerraume verwendet man zur Lagerung von Geraten, Alt
papier, Kohlen oder im Bedarfsfalle zur Unterbringung der Sammelheizung. 

Dber den Abfertigungsraumen kann man Wohnungen einrichten, die dann 
durch eine besondere Treppe ohne Beruhrung del' Dienstraume zuganglich 
gemacht werden mussen. Zweckma13ig erhalt der Glitervorsteher im Abferti
gungsgebaude cine Wohnung, um ihm die Dberwachung des Dienstes und des 
Schuppens - auch zul' N achtzeit - zu erleichtern. Dber die feuel'sichere 
Ausbildung des anstoBenden Schuppenteiles in diesem Falle vgl. S. 53, Fur die 
Wohnungen gelten dieselben Grundsatze wie sonst fur die Einrichtung von 
Dienst- und Mietwohnungen (vgl. Abschnitt IV D). 

4. Aui3el'e Ausbildung. 
Die auBel'e Ausbildung der Guterschuppen ist durch den Zweck gegeben; 

alle ubel'flussigen Zutaten, Vor- und Ruckspriinge sind fortzulassen; immerhin 
wird sich durch Wechsel del' Baustoffe und Farben auch bei ihnen eine die 
Landschaft nicht storende Wirkung erzielen lassen. Eine reichere Gestaltung 
kann mit geringem Aufwand bei den Abfertigungsgebauden gewonnen werden; 
auch bei ihnen ist aber in der Regel einfachste Formengebung das Gebotcne. 

D. Lokomotivscltnppen. 
1. Allgemeine Anol'dnung und Form. 

Die Lokomotivschuppen bilden einen sehr wichtigen Teil der Betriebs
bauten. In ihnen werden die Maschinen am Ende ihrer regelmaBigen Tagesarbeit 
gereinigt, nachgesehen, geputzt, geschmiel't und angeheizt und so zur neuen 
Fahrt vorbereitet. Auch kleine Ausbesserungen, die ohne besondere Arbeits
maschinen ausgefUhrt werden konnen, werden in den Schuppen vorgenommen, 
wahrend groBere Schaden zu beseitigen den Betriebswerkstatten vorbehalten 
bleibt. Ebensowenig wird in den Schuppen die erste grobere Reinigung, das 
Entschlacken des Feuers und das Leeren des Aschkastens und der Rauchkammer 
sowie die Fertigstellung zum Dienst, das Dbernehmen von Kohlen und Wasser, 
vorgenommen; hierzu dienen vielmehr auBerhalb der Schuppen gelegene 
Loschgruben, Kohlenbiihnen und Wasserkrane. 

Aus ihrem Zweck ergeben sich die an die Schuppen zu stellenden Forde
rungen; sie sollen die Maschinen und die an ihnen beschaftigten Arbeiter gegen 
Witterungseinfliisse schiitzen, so daB die Reinigung und die Untersuchung 
moglichst bei guter Beleuchtung und Luft vorgenommen werden konnen. 

Zunachst ist dazu erforderlich, die GroBe des Schuppens festzustellen. In 
der Regel, bei Tag und Nachtbetrieb der Bahn, wird es geniigen, fiir drei Viertel 
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der einem Bahnhof zugewiesenen Maschinen Unterkunft zu schaffen. Fallt 
der Nachtdienst fort, so mull Platz fUr samtliche Maschinen vorhanden sein. 
Ferner hangt die GroBe von der Art der Maschinen abo Wahrend Tender
maschinen etwa 12 m lang s.ind, steigt dies Mall bei Giiterzugmaschinen mit. 
Tender auf etwa 17 m, bei Schnellzugmaschinen auf 19 m und mehr, wovon 
etwa 7 m auf den Tender entfallen, so daB in jedem einzelnen Falle eine genaue
Ermittlung der betreffenden Lokomotivgrolle vorausgehen mull. 

a) Rechteckschuppen. Die einfachste Form des Lokomotivschuppens 
ist der Rechteckschuppen, in dem die Maschinen neben- und hintereinander 
auf Gleisen stehen, deren jedes eine unmittelbare Toreinfahrt gestattet. Er
folgt diese Einfahrt nur auf einer Seite, so sollen hochstens 2, erfolgt sie auf 
beiden Seiten, so sollen hochstens 4 Maschinen auf einem Gleis untergebracht. 
werden. Die giinstigste Anlage ist naturgemaIl, wenn fiir jede Lokomotive 
ein eigemis Tor vorhanden ist, durch das sic ohne Umstellen einer anderen ein
und ausfahren kann. Die Einfahrt zu den einzelnen Gleisen erfolgt mittels 
einer WeichenstraIle, deren Lange um so groller wird, je mehr Gleise neben
einander liegen, wodurch wieder ein betrachtliches Gelande beansprucht und 
der Weg fiir die Maschinen verlangert wird. Man ordnet daher selten mehr 
als 3 Gleise an, so daB ein einfacher Rechteckschuppen mit beiderseitiger. 
Einfahrt fUr eine Hochstzahl von 3·4 = 12 Maschinen ausreichen wiirde. 
Wachst die Zahl der Maschinen, so ordnet man in dem Schnppen eine oder 
mehrere Schiebebiihnen an. Auf jedem an eine Schiebebiihne anschliellenden 
Gleis konnen dann wieder zwei, auf einem an zwei Schiebebiihnen anschlieBenden~ 
vier Maschinen aufgestellt werden. Die Zahl der Gleise unterliegt dann nur 
der Beschrankung, dall bei zu groller Zahl die Wege der Schiebebiihne sehr 
lang werden und damit auch die fiir die Ein- und Ausfahrt der Maschinen er
forderlichen Zeiten. Ebenso kann die Zahl der Schiebebiihnen beHebig ge
steigert werden unter dem Vorbehalt, dall fUr jede Schiebebiihne eine besondere
Einfahrt geschaffen wird, so daI3 die Anzahl der in einem Rechteckschuppen 
mit Schiebebiihnen untergebrachten Lokomotiven unbeschrankt ist, ein Vorteil, 
den keine andere Form der Lokomotivschuppell hat. 

Um die WeichenstraI3enlange einzuschranken, kann man bei den einfachen 
Rechteckschuppen im Hauptzufahrtgleise cine Drehscheibe einbauen, wodurch 
aber wieder, wie durch die Schiebebiihne, die Bewegung der Maschinen verlang
samt wird. 

Auch ist die Drehscheibe nur bei einer beschrankten Zahl der Gleise an
wendbar, weil bei einer groI3eren·die Kriimmungen in den zum. Schuppen fiihren
den Gleisen zu stark werden. Will man diese vermeiden, so kann man den Recht
eckschuppen in einem zur Drehscheibe gleichlaufenden Kreise schwingen, es 
entsteht dann der Ringschuppen. 

b) Ringschuppen. Die Ringschuppen haben gegeniiber allen anderen 
Formen den Vorteil, daB sie entsprechend der Zunahme des Betriebes 
leicht vergroI3ert werden konnen, daher zu Anfang nur fiir die unbedingt er
forderliche Zahl von Lokomotiven angelegt zu werden brauchen. Doch soIl 
die Zahl der Lokomotiven in einem Ringschuppen nicht mehr als 30 betragen~ 
weil die Bedienung der Drehscheibe bei groBerer Zahl schwierig wird. Sind 
mehr Stande erforderlich, so baut man zwei Ringschuppen nebeneinander oder 
zwei aneinander stoBende, durch ein gerades Stiick verbundene Viertelkreise 
mit 2 Drehscheiben. In dem Ringschuppen werden die Maschinen entweder 
einzeln oder zu zweieri hintereinander aufgestellt. Je kleiner dabei der Winkel 
ist, den die einzelnen Gleise miteinander bilden, desto weniger unnotiger Raum 
wird fiir die Aufstellung der Maschinen erforderlich, desto groI3er wird aber 
dabei der Halbmesser des Schuppens und der Abstand yom Mittelpunkt der 
Drehscheibe, weil Schienenkreuzungen auf der Drehscheibe wegen der Ent-
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gleisungsgefahr vermieden werden. Die groBe Lange der Strahlengleise bei den 
Ringschuppen bedingt wiederum eine groBe Gelandeflache, wodurch die An
lage verteuert wird. 

e) Kreissebuppen. Diese Gelandeflache wesentlich einzuschranken gelillgt 
bei Verwendung der Kreisschuppen, wobei die Drehscheibe iiberbaut wird. 
Die Kreisschuppen haben den Nachteil, daB sie nur dadurch vergroBert 
werden konnen, daB ein Teil der Gleise unter Hinausschieben der AuBenwand 
nach riickwarts verlangert und zur Au£stellung zweier Maschinen hintereinander 
eingerichtet wird. Diese VergroBerung der Kreisschuppen ist aber nur flir eine 
geringe Gleiszahl moglich, weil sonst die Belastung der Drehscheibe wieder 
zu groB wird. 1m allgemeinen richtet man die Kreisschuppen fiir hochstens 
25 Maschinen ein. 

Unter besonderen Verhaltnissen kann eine Vereinigung mehrerer Kreis
schuppen in Frage kommen1 ). 

2. Wil'tschaftliche Erwagungen. 
Bestimmend fiir die Wahl der Schuppenform sind neben der Erweiterungs

fahigkeit die Form und Lag.e des Bauplatzes und die Bau- und Betriebskostell. 
Wie schon erwahnt, ist die Erweiterungsfahigkeit bei Ringschuppen am 

giinstigsten, bei Kreisschuppen am ungiinstigsten; Kreisschuppen sind also 
daher nur zu empfehlen, wenn die Zahl der Lokomotiven feststeht und eine Zu
nahme nicht zu erwarten ist. Wiirde man die Kreisschuppen flir eine kiinftige 
Vermehrung einrichten, so wiirden sie, weil sie gleich in der ganzen GroBe er
richtet werd,en miissen, iiberfliissige Abmessungen erhalten. Rechteckschuppen 
lassen sich verhaltnismaBig leicht crweitern; man fiihrt die Erweiterung aber 
in der Regel in ganzer Schuppenbreite oder doch fiir mehrere Stande zusammen 
aus, wahrend bei Ringschuppen eine Erweiterung auch urn nur einen Stand 
ohne weiteres moglich ist. . 

Dagegen 1st der Kreisschuppen am Platze, wenn das Gelande beengt ist, 
zumal er unabhangig von der Gleislage ist. Auch die Ringschuppen schmiegen 
sich mittels der Drehscheibe gut dem Gelande und der Gleislage an, erfordern 
aber wie schon erwahnt wegen der grOBen Lange der Strahlengleise einen groBen 
Bauplatz. Dagegen ist der Rechteckschuppen zwar sehr an die Richtung der 
Gleislagen gebunden, bietet jedoch eine sehr gute Platzausnutzung. 

Die Baukosten setzen sich zusa.mmen a.us den Kosten flir den Grunderwerb, 
die Einebnung, die Grtindung, die Gleisa.nla.gen einschlieBlich der Weichen- und 
Gleisiiberschneidungen, die Schiebebiihnen und Drehseheiben, die Zahl der 
Tore, die Arbeitsgruben, die Ent- und Bewasserung und dem eigentlichen Bau. 

Die Standflaehe ist am kleinsten, die Ausflihrung am einfachsten und da.mit 
die Bausumme am niedrigsten bei den einfachen Rechteckschuppen. Die An
lagekosten steigen bei den Recheckschuppen mit Schiebebiihne, weil diese 
mit iiberbaut werden muB, wenn auch die Zahl der Tore und die Lange der 
Umfassungsmauern auf den Stand bezogen geri~ger wird. Ebenso werden 
die Anlagekosten bei den Kreisschuppen durch die Uberbauung der Drehscheibe 
erhoht, wozu noch die Verbreiterung der einzelnen Stande nach der AuBenwand 
hinzutritt. Diese VergroBerung der Standflache ist ebenfalls, wenn auch in ge
ringerem MaBe, bei den Ringschuppen vorhanden, bei denen jedoch eine Ver
billigung dadurch eintritt, daB die Drehscheibe nicht iiberbaut wird. 

Die Betriebskosten zerfallen in die Kosten fiir Bedienung und Unterhaltung 
der Gleise, Drehscheiben, Schiebebiihne und Tore, fiir die Heizung und flir 
die Uberwachung der Arbeiter. 

1) Vgl. Zentralblatt der Bauverwaltung 1907, Nr. 45. 
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Die Unterhaltungskosten verringern sich bei Vberbauung der Drehscheiben 
und Schiebebiihnen, wie dies der Fall ist bei den Kreisschuppen und Rechteck
schuppen, ebenso erfordert die Heizung geringen Aufwand bei Kreisschuppen, 
bei denen meist nur ein Tor vorhanden ist, und bei Rechteckschuppen, wahrend 
sie bei Ringschuppen wegen des durch die groBe Zahl der Tore entstehenden 
Warmeverlustes wesentlich hOhere Kosten bedingt. Die Kosten fiir die Heizung 
lassen sich erheblich herabmindern bei Anlage von Drosselklappen in den ein
zelnen Rauchfangen, die auch bei der Sammelrauchabfiihrung iiblich ist. Bei 
der Sammelrauchabfiihrung wird in der Regel iiberhaupt von einer Heizung ab
gesehen werden konnen. 

Die Vberwachung der Arbeit gestaltet sich urn so billiger, je iibersichtlicher 
die Schuppenanlage ist. Auch hierin ist der Kreisschuppen die vorteilhafteste, 
der Ringschuppen die ungiinstigste GrundriBform 

Besondere Liiftungsanlagen sind in der Regel, namentlich bei gemeinsamer 
Rauchabfiihrung, nicht eI'forderlich; es geniigt in den seitlichen Wanden der 
Dachlichtaufbauten Klappen zum Offnen nach Bedarf zur Abfiihrung von 
Rauch und Wasserdampf anzubringen, und zwar kann man 4 bis 5 qmLiiftungs
£lac he fiir jeden Stand rechnen, doch so, daB, wenn die Klappen auf einer Seite 
wegen des Windes geschlossen werden miissen, auf der anderen Seite die an
gegebene Flache verbleibt. 

3. Bauliche Einzelheiten. 
a) AUgemeines. Welche Form und GroBe auch gewahlt werden mag, stets 

ist bei Anlage der Schuppen der § 601 der technischen Vereinbarungen des Ver
eins deutscher Eisenbahnverwaltungen 1909 zu beachten, der vorschreibt, daB 
im Schuppen fiir jede Lokomotive so viel Raum vorhanden sein soIl, daB man 
bequem an allen Seiten derselben arbeiten kann. Dazu ist notig, daB von der 
Stirnwand, der Drehscheibe oder der Schiebebiihne die einzelnen Lokomotiven 
2,00 m und unter einander 0,60 m Abstand palten, und daB die gleichlaufen
den Gleise voneinander 5,00 m und von der Schuppenwand 3,50 m abbleiben. 
Bei den zusammenlaufenden Gleisen der Kreis- und Ringschuppen mUB zwischen 
den eillzelnen Maschinen ein Durchgangsraum von 0,50 m verbleiben. Fii.r die 
Maschinen ist durch die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung eine Hochstbreite 
von 3,15 m zugelassen; bei Ringschuppen ist dies MaB infolge der vorgeschriebenen 
Torgro.Be stets vorhanden; bei den Kreisschuppen ist bei der Festlegung des 
Gleiswinkels aber darauf sowie auf etwaige Stiitzenstellungen Riicksicht zu 
nehmen. Bei Kreisschuppen ist die Gleislage zudem bestimmt dadurch, daB 
fiir die Drehung der Maschinen zwischen gegeniiberliegenden Standen 1,50 m 
freier Raum iiber die DrehscheibengroBe hinaus vorhanden sein solI; die ge
samte Durchmessergro.Be eines Kreisschuppens ist daher der Drehscheiben
durchmesser + doppelte Maschinenlange + 2'1,50 + 2 (2 + 2), in der Regel 
61 bis 69 m. 

Der gleiche Abstand Von 1,50 m gilt auch fiir die Stiitzen bei Drehscheiben 
und Schiebebiihnen, deren Lange in der Regel 20 m und 16,20 m betragt, so 
daB ein freier Raum von 23 m und 19,20 m entsteht. 

Als Mindestbreite fiir einen Rechteckschuppen ergibt sich aus diesen MaBen 
fiir einen eingleisigen Schuppen 7 m, fiir einen zweigleisigen 12 m, fiir einen 
dreigleisigen 17 m. Legt man eine Lokomotivlange von 19 m zugrunde, so ergibt 
sich fiir einen Sta.nd eine Lange von 23 m, fiir zwei Stande hintereinander 42,60 m, 
fii.r drei Stande 62,20 m, fiir vier Stande 81,80 m. 

b) Arbeitsgruben und FuBboden. Um an den unter den Maschinen liegenden 
Teilen zwischen den Radern arbeiten zu konnen, ist es notig nnter ihnen ArbeitB
gruben von 1,20 m oberer lichter Weite und 1,00 bis 1,15 m Tiefe unter Schienen
oberkante anzulegen, in die an beiden Enden Treppen hinunterfiihren, deren 
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oberste Stufe 0,50 m iiber die Lokomotivlange hinausragt, damit man in die 
Grube hineingelangen kann, auch wenn Maschinen darauf stehen. Die Gruben
lange ist also zwischen den oberen Stufen 1,00 m langer als die Lokomotive, 
bei 19 m Lokomotivlange also 20,0 m, bei 2 Lokomotiven hintereinander 
2· 19,0 + 0,60 + 1,00 = 39,60 m, bei 3 Lokomotiven hintereinander 3· 19 
+ 2·0,60 + 1,00 = 59,20 m und bei 4 Lokomotiven hintereinander 4· 19 
+ 3·0,60 + 1,00 = 78,80 m. 

45 em unter der Oberkante der Grube ordnet man nach innen vorspringend 
an den Langsseiten der Gruben einen 9 em breiten Absatz mit Abwasserung an, 
um Standbohlen auflegen zu konnen, von denen aus die hoher liegenden unteren 
Lokomotivteile gereinigt werden konnen. Unter diesem Absatz sieht man Aus
sparungen von 40 cm Hohe und 10 cm Tiefe auf heiden Seiten zur Unterhringung 
der Heizrohre vor, die man zweekmaBig mit biindig in der Grubenwand liegen
den durchbroehenen und aufklappbaren Schutzgittern abschlieBt, um die Rohre 
gegen Beschadigungen zu siehern. Der Grubenboden erhalt einseitiges Quer
gefalle mit seitlieher etwa 10 cm tiefer, 20 eIfl. breiter Rinne, damit die Arbeiter 
nicht im Nassen stehen, auBerdem Langsgefalle 1: 200, in der Regel nach dem 
Rauehfang hin ansteigend, um zu verhindern, daB Ascheablagerungen den 
WasserabfJuB hemmen. Aus den Gruben flieBt das Wasser in 60 bis 70 em breite 
Sammelkanale mittels kurzer 20 bis 30 cm unter Grubenboden liegender Ton
rohrleitungen von 20 bis 30 cm Durchmesser, vor denen man 50/50 em groBe, 
30 bis 40 em tiefe Schlammfange anordnet mit aufklappbaren in Hohe des 
Grubenbodens liegenden Gittern, die selbsttatig zufallen. Der Sammelkanal 
wird, um jederzeit leicht an ihn zur Reinigung heranzukonnen, im Innern der 
Schuppen angeordnet und mit Bohlen oder eisernen Riefelplatten in Hohe 
des SchuppenfuBbodens abgedeckt. In der Regel wird er vor das Kopfende 
der Gruben an die AuBenwand gelegt, wo seine Anlage nicht durch dariiberliegende 
GIeise behindert wird. Bei sehr langen Sehuppen, namentlieh Reehteekschuppen, 
wo einseitiges Langsgefalle der Arbeitsgruhen eine sehr tiefe Lage der Sammel
kanale bedingen wiirde, kann man sie aueh quer unter die Mitte der Arbeits
gruben verlegen, die dann dorthin von beiden Seiten her Langsgefalle erhalten. 
Die Sohle der Sammelkanale erhalt 1: 100 bis 1: 120 Langsgefalle. Sie solI, 
um Riickstauungen zu vermeiden, etwa 20 em unter der Miindung der von 
den Arbeitsgruben her fiihrenden Rohre Hegen. In der Regel empfiehlt es 
sieh, in ahnliehen Aussparungen wie die fiir die Heizrohre in den Wanden 
der Arbeitsgruben in den Wanden der Sammelkanale die 150 bis 160 mm weiten 
HauptzufluBrohre der Wasserzufiihrung zu verlegen. Wenn moglieh, sehlieBt 
man aueh die Aehswechselgruben an die Sammelkanale an; ist das wegen man
gelnder Vorflut nicht zu erreichen, so geniigen Sickerschaehte. 

Die Aehswechselgruben, die bei Schuppen iiber 15 Stande etwa angeordnet 
werden, dienen zur Ausweehslung einzelner Aehsen, indem in einem quer unter 
den Standen durchgehenden, 2,80 m breiten, 2,60 m tiefen Kanal, naehdem 
die Schienen in Lange des Raddurchmessers bei Seite geschoben sind, mittels 
Winden die zu entfernende Achse hinuntergelassen und dort auf einer Dreh
scheibe gedreht wird; das Raderpaar wird dann in der Grube auf den Naeh
barstand gerollt, dort wieder gedreht und mit Winden emporgehoben; in der um
gekehrten Reihenfolge wird die neue Achse eingefiihrt und der Boden an der 
Stelle, die zum Durchfiihren der Achsen dient, wieder durch Bohlen auf fort
nehmbaren Lagerholzern geschlossen. Der Zugang zu den Acr.swechselgruben 
erfolgt durch Treppen von den Arbeitsgruben aus. Neuerdings hat man ver
suchsweise nach einer patentierten Einrichtung von Faltin in Konigsberg die 
Aehswechselgrube nur in einem GIeis eingebaut, eine Anlage, die sieh gut be
wahren solI. 

Die Aehswechselgruben werden so angelegt, daB auch bei geschlossenen 
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Toren und nieht gleiehlaufenden Gleisen aIle Lokomotivaehsen ausgeweehselt 
werden konnen, ohne daB dabei die benaehbarten Gleise dureh die Lokomotive 

gesperrt werden, daB also die vorgesehriebene Breite 
von 3,15 m nieht eingesehrankt wird, was in 
jedem einzelnen Faile aus der Art des Radstandes 
zu ermitteln ist. Damit die vordere Laufachse 
der Lokomotive oder die hintere Tenderachse ohne 
Behinderung der Sehiebebuhne ausgeweehselt wer
den kOnnen, genugt im allgemeinen ein Abstand 
von 18 em fUr die Mitte der Achssenke von der 
Vorderkante der Sehiebebuhne. 

Die samtliehen Grubenanlagen im Schuppen 
sind feuersieher und aus besten Steinen auszu
fUhren, die unter dem fortwahrenden Weehsel 
in der Warme und Nasse nieht leiden. Die Wande 
werd~n im oberen Teile 38 em, im unteren 51 em 
stark gemacht. Die obere Abdeckung erfolgt am 
besten mittels genarbter Eisenklinker, die aIle 
80 em seitliehe Ausklinktmgen erhalten, um die 
80 em langen Bolzenanker zur Befestigung del' 

Abb. 84. Schienenbefestigung 
in Lokomotivschuppen. Sehienenunterlagsplatten aufzunehmen (Abb. 84). 

Die Bolzen mussen sehr sorgfaltig vergossen werden, 
so daB die Unterlagsplatten keine Versehiebungen erleiden. Neben den Sehienen 
werden umgekehrt verlegte Eisenbahnsehienen als Streichschienen zum Aufsetzen 

Abb. 85. Grubenanlage in Lokomotivschuppen. 

der Breehstangen fUr das Bewegen der Masehinen angeordnet oder besser Streieh
bohlen (Abb. 85) ; diese aus getranktem Eiehe;nholz, 10 em stark und aus zwei 
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nebeneinander angeordneten 30 em breiten Streifen bestehend, werden auf ein
gelassene Diibel, die in 80 em Abstand angeordnet werden, aufgesehraubt und 
ergeben einen guten AnsehluB an den SehuppenfuBboden. Unterhalb der Bohlen 
ordnet man im Beton Rillen an zur Wasserabfiihrung naeh den Gruben hin. Am 
Ende der Sehuppengleise werden Remmklotze angebraeht, um zu verhindem, 
daB die Lokomotiven zu nahe, weniger als 1,0 m, an die Wand lieranstoBen 
oder den Zugang zur Arbeitsgrube sperren. 

Der SehuppenfuBboden wird in Rohe der Sehienenoberkante und mit 
Gefall naeh der Arbeitsgrube hin verlegt, so daB er also zwischen den Gruben 
und naeh den AuBenwanden hin daehartig ansteigt. Der FuBbodenbelag muB 
gegen StoBe sehr widerstandsfahig sein; am besten haben sieh Eisenklinker 
auf mindestens 15 em Betonunterlage bewahrt, doeh Mnnen dureh den harten 
Aufsehlag hinfallende Stangen, Wellen u. dgl, besehii.digt werden; das wird bei 
Holzpflaster vermieden. Es .wird dies jedoeh leieht dureh <)1 und Niisse 
sehliipfrig. Das HolzpHaster wird aus 15 -2() em hohen eiehenen Sehwellen
absehnitten hergestellt, die auf eine Loseheunterbettung verlegt und fest
gerammt werden. Vor den Werkbanken empfiehlt sieh die Anordnung von 
HolzfuBbOden. Um £iir die Aufstellung von Winden und Hebeboeken feste 
Unterlage zu haben ordnet man, wenn keine Aehssenke vorhanden ist, an 
einzelnen Sta.nden in etwa 9,50 m Entfemung zu beiden Seiten der Grube starke 
Grundpfeiler an und deekt sie in Hohe des Sehuppenbodens mit 1,0·1,0 m 
groBen Granitsteinen abo Aueh kann die Aufstellung von Triigerstiitzen in 
Frage kommen, um mit Laufkatzen und Flas[Jhenziigen Dome, FLi.hrerhiiuscr, 
Wasserkiisten usw. abheben zu konnen. 

Die Arbeitsgruben miissen eine unverriiekbare Lage erhalten, also immer 
auf guten Baugrund gegriindet werden und durfen nieht etwa in Aufsehiit
tungen liegen, weil schon geringe Hohenanderungen bei der Ein- und Ausfahrt 
zu Hindernissen werden konnen. 

c) Tore und Fenster. Ebenso miissen die Torpfeiler, an denen die sehweren 
Torfliigel hangen, sehr sorgfaltig gegriindet werden. Die Torpfeiler werden 
mindestcns 77 em stark gemauert oder aus 45 em brbitem GuBeisen oder 30 em 
breitem SehweiBeisen ausge£iihrt. Die Ausfiihrung in SehweiBeisen ist £iir Ring
sehuppen die vorteilhafteste, weil sie gegeniibcr gemauerten Pfeilem etwa 1/10 

geringeren Raum £iir den einzelnen Stand erfordert. 
Die Tore erhalten 3,80 m liehte Weite und 4,80 m liehte Hohe liber Sehienen

oberkante unter Wahrung der Umgrenzung des liehten Raumes bei Anordnung von 
Abstumpfungen in den oberen Eeken. Die Fliigel bewegen sieh auf einem unten fest, 
am besten in Werkstein, eingemauerten Zapfen und an einem oberen Zapfen, 
der gut verankert wird; boi benachbarten Toren werden beide Zapfen wohl durch 
Bander verbunden. Die Tore werden am bosten aus einem Eisengerippe mit 
Holzbckleidung hergestellt, das dureh stellbare Zugbaniler gegen Versaeken ge
schiitzt wird; in der Regel werden sie im oboren Teile bci Anordnung enger 
Sprossentcilung, etwa 20 : 30 em, verglast (Abb. 86). Zum diehten AbsehluB 
ordnet man einen unteren Anschlag an. Fur je 7 Stande sieht man eine 0,80 m 
breite, mindestens 1,50 m hohe Sehlupftiir in den Toren zur Erleiehterung des 
Verkehrs vor. Die Fiiigel werden mittels Treibriegel, unter Verwendung von 
Winkelhebeln, gleiehzeitg oben, unten und in der Mitte gesehlossen und fest 
angezogen. Die aufgestellten Torfliigel diirfen ebcnsowenig wie diese Riegel
teile in den freien Raum hineinragen, was namentlieh bei Ringsehuppen mit den 
sehmalen sehmiedeisernen Torpfosten in jedem einze:nen FaIle naeh Wahl des 
Halbmessers vorher genau gepriift werden muB. 

In der geoffneten Stellung miissen die Tore unverriiekbar in ihrer Lage, ge
sehiitzt gegen zufalliges Losen der Feststellvorriehtung, erhalten werden. Am ein-

Handbibliotbek. II. 6. 5 
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fachsten geschieht dies durch Vorreiber, die an fest eingemauerten eisernen 
Standern befestigt sind oder durch Raken (Abb. 87). 

In der Regel schlagen die Tore nach auBen auf, um den Verkehr im Schuppen 
nicht zu behindern, doch leiden sie dabei sehr unter dem EinfluB des Wetters. 
Bei Kreisschuppen hat man daher, weil es sich hier meist nur um ein Tor 

~--

Abb. 86. Einfahrtstor im Lokomotivschuppen. 

handelt, gelegentlich einen Vorbau angeordnet, innerhalb dessen die FliigeI 
nach innen aufschlagen. Bei Ringschuppen kann das Aufschlagen nach innen 

Abb. 87. Torhalter in 
Lokomoti vschu ppen. 

in Frage kommen bei Anordnung verschlungener Ge
leise in jeder Toreinfahrt. Hierbei mussen, um ihre 
Breite moglichst einzuschranken, die Tore nach der 
Drehscheibe zu verschoben werden, und man erhalt 
reichlich Raum vor den Standen fur die Flugel. Aller
dings erhOhen sich durch die Anlage die Baukosten. 

Die Umfassungswande der Schuppen werden meist 
gemauert und erhalten 1 Yz Stein Starke mit inneren 
Verstarkungspfeilern zur Aufnahme der Dachbinder. 
Die AuBenwande werden auBen geputzt oder gefugt, 
im Innern dagegen nur gefugt und geweiBt, weil Putz. 
zu leicht abgestoBen wird. Der untere Wandteil kann 
zum Schutz gegen Verschmutzung dunkel gestrichen 
werden. Eisenfachwerk kommt wegen der hohen 
Kosten nur bei schwieriger Grundung, z. B. iiber 

bergbaulichen Anlagen, in Frage; dagegen wohl Eisenbeton, wodurch eine groBe 
Lichtfiille erzielt werden kann. 

Die Fenster werden namentlich bei Ringschuppen moglichst groB an
gelegt, mit recht niedriger, etwa 50 em hoher Briistung, um gutes Licht fur die
Reinigung der unteren Maschinenteile zu gewinnen, und mit recht hohem Sturz. 
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um das Licht weit hineinfallen zu lassen. Sie werden bei Ring- und Kreis
schuppen moglichst zur Seite geriickt, urn die Langseiten der Maschine gut zu 
beleuchten. Sie erhalten zur Liiftung im Sommer einzelne zum Offnen ein
gerichtete Fliigel, die man zweckmaBig in Rohe der Rauchkammertiiren an
ordnet, urn sie, wenn die Siederohre mit den bis zu 5 m langen StoBstangen 
gereinigt werden, offnen zu konnen. 

Die Fenster an den Standen fUr die Werkbanke konnen hohere Briistungen 
erhalten. Rier werden die unteren Scheiben dann noch durch Drahtnetze gegen 
Beschadigungen geschiitzt oder mit Drahtglas verglast. 

Die Fenster erhalten nicht zu groBe Sprossenteilung und werden in Schmiede
oder GuBeisen ausgefUhrt; sie miissen sorgfaltig im Anstrich unterhalten werden, 
weil sie sonst durch die schwefelsaurehaltigen Verbrennungsgase stark angegriffen 
werden. Auch Ausmauerungen mit Glasbausteinen bewahren sich bei Sammel
rauchabfiihrungen, weir sie die Schuppen weniger stark abkiihlen. 

d) Cberdachung und Rauchabffih. ung. Die Dberdachung der Schuppen 
solI moglichst niedrig gehalten werden um, wie schon erwahnt, die Schuppen 
recht warm zu halten. Wei ferner aIle Stiitzen den Verkehr und das Arbeiten 
mehr oder minder storen, sind freigespannte Dacher am vorteilhaftesten. Bei 
groBen Schuppen werden aber dadurch die Baukosten erheblich gesteigert, wes
halb man in der Regel bei ihnen dazu iibergeht, Stiitzen fiir die Dberdachung 
anzuordnen. 

Die Feuersgefahr ist bei den Lokomotivschuppen in der Regel gering, weil sie 
fast dauernd, auch bei Nacht, unter Aufsicht sind. Es bestehen kaum Bedenken, 
die Schuppen mit hOlzernen Dachstiihlen auf Rolzstiitzen zu iiberdecken. Auch 
kann durch Robeln der Rolzer und durch ihren Anstrich mit Wasserglas oder 
ahnlichem die Entziindungsge£ahr wesentlich herabgemindert werden. 

Kleine Rechteckschuppen erhalten einfache Satteldacher, langere Recht
eckschuppen mehrere Satteldacher nebeneinander senkrecht zur Schuppenachse. 
Ringschuppen erhalten Sattel- oder Pultdacher. Die Kreisschuppen erhalten 
entweder ein einheitliches Kuppeldach, oder der mittlere Teil wird hOher gefiihrt, 
und der auBere Teil lehnt sich mit einem Pultdach oder Satteldach dagegen. 
Der zwischen dem Anschnitt der unteren Dachflache verbleibende Ringteil wird 
in Fensterflachen au£gelOst und bildet dann eine sehr ausgiebige LichtquelIe. 
Bei den sonstigen Dberdachungen ordnet man die Oberlichte in der Regel im First, 
und zwar am besten als Laternenaufsatze an, deren senkrechte Seitenwande ver
glast werden. Die senkrechten Glasflachen verruBen nicht so leicht wie flach 
geneigte und lassen sich leicht reinigen. Diese Dachlichtaufbauten lassen sich 
auch leicht zur Liiftung mitverwenden. 

Die Eindeckung der Dacher erfolgt am besten bei massiven (Eisenbeton)
Dachern mit Rolzzement und bei hOlzernen Dachern mit doppelter Papplage. 
Doch diirfen die Dacher nur oberhalb der Sparren geschalt werden, nicht etwa. 
auch unterhalb. Zwar wiirde dadurch die Reizung der Schuppen wesentlich er
leichtert werden, aber es besteht die Gefahr, daB sich zwischen beiden Schalungen 
Wasserdampfe niederschlagen, die das Rolzwerk zum Stocken und l!'aulen 
bringen wiirden. Man laBt die Dacher gern weit iiberstehen, um die AuBenwande 
gegen Schlagregen und gegen Durchnassen durch undicht werdende Rinnen 
zu schiitzen. . 

Bei holzerner Dacheindeckung ist die Bestimmung des § 607 der "Technischen 
Vereinbarungen usw." zu beachten, wonach "Rolzteile des Daches oberhalb des 
Standortes der Lokomotivschornsteine mindestens 5,80 m iiber Schienen
oberkante liegen sollen". In der Regel ist also die Sparrenunterkante am Stand
punkte des Schornsteins auf 5,80 m anzuordnen. 

Nun ist nach § 282 der Eisenbahn-Bau- und -Betriebsordnung 1914 die 
hochste zulassige Rohe fUr verkiirzbare Schornsteine 4,65 m, sonst 4,28 m, 

5* 
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liber Schienenoberkante; sie betragt in der Regel jedoch nur 4,20 m. 
Zum Auffangen des Rauches ordnet man daher einen Rauchfang aus 
500 mm guBeisernem Rohr mit unten trichterformiger Erweiterung an, die 
zur besseren Rauchabfiihrung bis unter die Schornsteinoberkante, etwa bis 
auf 4,15 m liber Schienenoberkante hinunterreichen. Die mit dem Gleis 
gleichlaufenden 1,50 m langen Seitenwande dieser Trichter sind fest, wahrend 
die dazu senkrechten, 1 m langen Seitenwande bis 4,75 m liber Schienenober
kante aus mehreren Klappen bestehen, die aneinander wagerecht in Ringen 
hangen, so daB sie von den Schornsteinen bei der Durchfahrt beiseite geschoben 
werden und nachher wieder zurlickfallen. Dadurch werden die Trichter vor Be
schadigungen durch die verschieden hohen Schornsteine bewahrt. Die Rauch
rohre erhalten zum Schutz gegen Hineinregnen oben eine Rauchkappe und werden 
20 em liber Dachfirst hochgefiihrt. Sie sind durch eine etwa 50 em lange 
Schutzhlilse yom Holzwerke feuersicher zu trennen und werden mittels ScheH
eisens und Zugstangen gegen Winddruck gesichert. Die meist aus GuBeisen 
gefertigten Trichter sind sehr schwer; um ihre Last auf eine groBere Flache 
zu verteilen, werden sie daher mit Hangestangen, die sich an ein ScheHeisen 
legen, am Sparrenwerk verankert. Zum leichteren Einstellen erhalten die Hange
eisen SpannschlOsser. 

Die trichterformige Erweiterung der Rauchrohren ist notwendig, weil 
die Maschinen nicht so genau unter das Auffangrauchrohr gesteHt werden konnen. 
Sie hat den Nachteil, daB doch mehr oder weniger Rauch in die Schuppen 
tritt. Um dem zu begegnen, verwendet man Trichter, die herabgelassen den 
Schornstein dicht abschlieBen und in der Gleisrichtung beweglich sind, so daB 
sie der Bewegung der Lokomotive und kleinen Verschiedenheiten in der SteHung 
folgen kOnnen. Ahnlich sind verschiedene patentierte Einrichtungen, am be
kanntesten wohl die von O. Fa bel in Mlinchen, bei der der untere Teil, der 
den Schornstein dieht umfaBt, aus zwei in del' Gleisrichtung drehbaren Halften 
besteht. Auch bei ihnen ist ein genaues Unterstellen del' Maschinen Erfordernis. 
Steht die Maschine um mehr als etwa 20 em zur Seite versehoben, so klaffen 
die beiden Haiften, und die Rauchabflihrung ist keine voHkommene mehr. 

Da der Abstand der Lokomotivschornsteine von der vorderen Bufferkante 
recht verschieden ist, in der Regel betragt er 2 bis 2,5 m, und wegen der dadurch 
entstehenden Schwierigkeit, die verschiedenen Arten der Maschinen genau unter 
die Abzugrohre zu stellen, hat man versucht, liber den Standern langgestreckte 
trogartige Aufsaugtrichter anzuordnen, die nach dem Abzugrohr hin ansteigen, 
so daB eine gewisse Rauchabfiihrung immer gewahrleistet ist. 

Die Rauchfange saugen infolge der Windeinwirkung dauernd ab; sie 
tragen daher dazu bei, im Winter die warme Luft aus dem Schuppen fortzu
fiihren. Um das zu vermeiden, sehlieBt man sie am unteren Rauchrohrende 
mit einer steHbaren Drosselklappe. Die Drosselklappe dient auch zur Ver
hiitung zu starkcn Luftzuges, wodurch die zu reinigenden Lokomotiven zu 
schnell abgekiihlt werden, was Undichtwerden der Siederohre in der Feuer
biichse verursachen kann. 

Dar durch die Rauchrohre abgefiihrte Rauch wird leicht von der Naeh
barschaft, z. B. in St:idten, als lastig oder, z. B. bei Gartnereien, als schadlich 
empfunden, so daB es geboten erscheint, den Rauch in groBe1'er Hohe abzu
fiihren; das geschieht mittels 35-40 m hoher, oben 1,25 m weiter Schorn
steine, die den Rauch von je 14-16 Standen gemeinsam abflihren. Bei der 
SteHung dieser Schornsteine sucht man die wagerechten Leitungen mit ih1'en 
hohen Reibungswiderstanden moglichst einzuschranken. Die von den einzelnen 
Rauchfangen ausgehenden Kanale macht man 40: 40 em groB; sie mlinden mit 
300 seitlieh in gleicher Sohlenhohe in einen schlupfbaren Sammelkanal ein, 
des sen Decke nach dem Schornstein hin ansteigt, und des sen Quorschnitt dabei 
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allmahlich von 50/so auf 50/100, 85/100, 70/110 cm wachst. AIle 20 m etwa ordnet 
man in dem Sammelkanal Reinigungsoffnungen und auIlerdem fiir je drei Stande 
ein RuIlabfaHrohr von 20 cm Durchmesser an. Die Kanale konnen a.m Dach 
angehangt oder im FuIlboden entlang gefiihrt werden. Ihre Last ist bei der 
Dachausbildung sorgfaltig zu beriicksichtigen, da Senkungen der Kanale Risse 
und damit Undichtigkeiten und Feuersgefahr herbeifiihren konnen. Die neuer
dings ausgefUhrte Verlegung der Kanale in den SchuppenfuIlboden solI gute 
Erfolge ergeben haben. 

DaIl Stiitzen fill den Dachverband zulassig sind, wurde bereits erwahnt. 
Ihre SteHung ist auIler bei den Kreisschuppen, wo sie den 3,15 cm breiten 
freien Raum fiir die GIeise nicht beschranken diirfen, auch bei den Dreh
scheiben und Schiebebiihnenanlagen innerhalb der Schuppen vorgeschrieben, wo 
sie 1,5 m seitwarts der Gruben stehen miissen. Fiir Schiebebiihnen und Dreh
scheiben sind besondere Muster im Bereich der preuIlisch-hessischen Eisen
bahnen aufgesteHt, die der Ausfiihrung zugrunde zu legen sind. Sie miissen 
ebenso wie die Arbeitsgruben (vgl. S. 65) sehr sorgfaltig gegriindet und an die 
Entwasserungsanlagen angeschlossen werden. Bei den Drehscheiben von 
16,20 m Durchmesser sollen, um auIlergewohnliche Her.zstiicke zu vermeiden, 
nur die Neigungen 1: 7, 1: 8, 1: 9 und 1: 10, bei 20 m Durchmesser die 
Neigungen 1 : 9 und 1: 10 verwendet werden. 

e) Nebenanlagen. Wenn auch das Fiillen der Tender an Wasserkranen 
auBerhalb der Schuppen erfolgt, so miissen doch in ihnen die Lokomotivkessel 
gereinigt, ausgewaschen und gefiillt werden. Zu diesem Zwecke sieht man 
zwischen je zwei Standen einen Unterflurwasserstock mit 65 mm Rohrweite 
vor. Jeder vierte Wasserstock etwa erhalt, wenn erforderlich, einen Dber
gangsstutzen fiir die Schlauchverschraubung der Ortsfeuerwehr. Bei holzernen 
Dachstiihlen sind in etwa 40 m Abstand an der AuIlenwand Schlauchkasten 
mit 25 m langen Feuerschlauchen anzubringen. 

Bei groIleren Schuppen verwendet man zum Auswaschen des Schlammes 
aus den Lokomotiven und zum AuffiiHen der gereinigten Kessel heiIles Wasser; 
zu letzterem Zwecke, wodurch Brennstoff erspart und die Kessel geschont 
werden, empfiehlt es sieh, Behalter zum Auffangen des abgelassenen Kessel
wassers aufzusteHen, das dann wieder verwandt wird. Fiir das Auswaschen 
ist die Anlage einer Dampfleitung, die von einer Kesselanlage oder einer 
ausgemusterten Lokomotive gespeist wird, zweckmaIlig. Von der Leitung aus 
wird mittels Mischdiisen oder Strahlspritzen der Dampf zu den Wasserstocken 
und Ausspritzschlauchen gefiihrt. 

Bei der Dampfleitung sieht man ferner Stutzen fiir den AnschluIl von 
Hilfsblasern zur Verstarkung des Luftzuges und Beschleunigung des Anheizens 
vor. Diese AnschluIlstutzen konnen auch in einer Druckluftleitung, die zum 
Ausblasen der Siederohre angelegt wird, vorgesehen werden. 

Fiir das Anheizen der Lokomotiven werden besondere Anheizofen ange
ordnet, die unter Umstanden, wenigstens fiir den Winter, an die Sammelheizung 
angeschlossen werden konnen. Die Sammelheizungen werden am besten als 
Niederdruekdampfheizungen angelegt. 1m allgemeinen wird die Heizung der 
Lokomotivschuppen nur bei gemeinsamer Rauehabfiihrung zu entbehren sein; 
doch geniigt haufig statt der Sammelheizung die Aufstellung einzelner eiserner 
Fiillofen mit besonderen Schornsteinen. Diese C)fen werden dann haufig mit 
Schalen vcrsehen, um Sand fiir die Streuer der Lokomotiven zu trocknen. 
Diese Schalen sind Blechkasten oberhalb der Feuerung, die sich ringfOrmig 
um die Ofen legen, und aus denen der getroeknete Sand durch Schieberoffnungen 
im Boden entnommen wird. 

In Schuppen mit mehr als 15 Standen empfiehlt sich die AufsteiIung be
sonderer Ofen, in denen der sorgfaltig von Steinen gesiebte Sand getrocknet 
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wird. Da bei neueren Maschinen der 
Sandbehalter sehr hoch. bis zu 4,20 m 
iiber Schienenoberkante liegt, konnen bei 
groBeren Bahnhofen mechanische Ein
richtungen zur Sandversorgung aus Hoch
behii,1tern in Frage kommen. 

Der durchschnittliche Sandbedarf be
tragt fiir eine Lokomotive 801 etwa tag
lich; der Sandbehalter der neueren Ma
schinen faSt 250 1. 

Die Ausstattung der Lokomotivschup. 
pen besteht aus Werkbanken mit Schraub
stocken fiir kleinere Ausbesserungen, aus 
Eimichtungen zum Trocknen der Aus
waschschlauche, aus der Aufstellung je 
einer feuerfesten eisernen Deckelkiste zum 
Aufbewahren der gebrauchten Putzwolle 
fiir je vier Stande und je eines 0,45 X 0,60m 
groBen Kleiderschrankes fiir jeden Bedien
steten. Die Schranke werden zweckmaBig 
in einem besonderen Wasch- t.nd Um 
kleideraum untergebracht. Erwiinscht ist 
ferner die Anlage von Zapfhahnen fUr 
Trinkwasser, die man zweckmaJ3ig gleich 
als ZufluB zu Waschbecken ausbildet; die 
Waschbecken bringt man in etwa 1 m 
Rohe an, damit sie nicht zur Verrichtung 
von Bediirfnissen benutzt werden. 

1m AuschluB an die Lokomotiv
schuppen ordnet man Abort-, Wasch-, 
Bade- und Aufenthaltsraume getrennt 
fiir die verschiedenen dort tatigen Be
rufsarten an; ebenso Werkstatt, Magazin, 
Lagerkeller und DienEtraume. (Abb. 88 
bis 91.) 

In der Nahe der Schuppen werden 
die Loschgruben, die wie die Arbeits
gruben ausgebildet werden, in Verbindung 
mit den Wasserkranen zum Fiillen der 
Tender und die Bekohlungseinrichtungen 
mit den Lagerplatzen fur Schlacken und 
Loschen angeordnet. Bei grol3eren An
lagen treten hinzu Rampen fUr die 
Schlackenverladung und eigene Aufent
haltsraume mit Badern llnd Waschraumen 
fiir die Kohlenlader. 

Ganz ahnlich den Lokomotivschuppen 
sind die Reizwa3enschuppen, in denen 
die zur Anheizung der Zuge bestimmten 
Kesselwagen aufgestellt werden. 

f) luBere Ausbildung. Die auBere 
Gestaltung der Lokomotivschuppen kann 
sich naturgAmiiB nur in den einfachsten 
Formen bewegen; auch verbietet ihre 
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Lage zwischen den Gleisen, die sie in starkstem MaBe dem Verqualmen aus
setzt, jeden Aufwand in dieser Beziehung. Immerhin laBt sich auch bei ihnen 
durch Verwendung der ortsiiblichen Baustoffe und gute Verteilung und Form 
der Fenster erreichen, daB sie das Landschaftsbild nicht storen. 

E. Wagenschnppen. 
1. Zweck. 

Dem rechteckigen LokomotivEchuppen sehr ahnlich, auch beziiglich der 
Verbindung mit den Gleisen durch Weichen, sind die Wagenschuppen, bestimmt 
zur Aufstellung, Reinigung und Untersuchul'g der Wagen und Wagenziige in 
den Betriebspausen. Nach § 61 der "Technischen Vereinbarungen iiber den 
Bau und die Betriebsein iehtungen df1r Haupt- ur,d Nebenbahnen 1909" sollen 
Schuppen fiir Personenwagen so gelegen und eingerichtet sein, daB die darin 
aufgestel1ten Wagen den Ziigen leicht und schnell beigestellt werden konr.en. 
Fiir Schuppen, in denen Wagen gereinigt werden, werden Wasserleitungen 
und Heizeinriehtungen empfohlen. Der Abstand der Gleise in den Sehuppen 
solI nieht untf1r 4,4 m betragen, und 4,65 m, wenn zwischen den Gleisen Stiitzen 
stehen. 

Auf Sehuppen, in denen nur Wagen verwahrt werden, die Hingere Zeit 
nicht gebraueht werden, erstrecken sieh diese Forderurgen nieht. Bei solchen 
Schuppen konnen auch die Gleisabstande und Fer..stergroBen kleiner bemessen 
werden, durchgehende Reinigungsgruben, w'asserleitungsanlagen, Heizvorrich
tung, kiinstliche Beleuchtung usw. konnen fortfallen. 

2. Bauliche Ausbildung. 
Bei den sonstigen Wagenschuppen, die zur Reinigung und Untersuchung 

der Ziige dienen, ziehen sich unter den Gleisen wie bei den Lokomotivschuppen 
ganz ebenso ausgebildete Reinigungsgruben (vgl. S.62 bis 65) in der ganzen Lange 
des Schuppens hin, in deren Seitenwanden jedoch stets ein Schlitz fiir die Dampf
heizrohre vorgesehen wird zur Erwarmung des Schuppens und vornehmlich 
zum Abtauen des an den Untergestellen der Wagen haftenden Eises und Schn<;es. 
Die Heizrohre werden durch aufklappbare durchbrochene Gitter gegen zu starkes 
Besehmutzen gesehlitzt. Gleichzeitig dienen die Gitter zum Schutz der Arbeiter 
gegen Verbrennen an den hei.Ben Rohren. 

Die Tore werden ebenfalls ganz gleieh denen der Lokomotivsehuppen 
(vgl. S. 65) mit Schllipftliren ausgebildet. Sie Bollen naeh § 60 Abs. 9 der Teeh
nisehen Vereinbarungen usw., 1909, 3,35 m, bei Neubauten 4 m liehte Weite 
und 4,80 m liehte Hohe liber Sehienenoberkante erhalten. Der Abstand der 
Gleise untereinander und von der AuBenwand soIl nicht zu klein sein und betragt 
zweekma.Big 5-5,30 m und 2,80-3 m, mindestens aber 2,25 m, weil sonst die 
Arbeiter beim Abwaschen zweier nebeneinander aufgestellter Wagenreihen 
sich leicht gegenseitig behindern. An jeder Wagenreihe entlang zieht sich im 
FuBboden des Schuppens eine offene, mit Wasser gefiillte, mit Uberlauf und 
selbsttatigem Zuflu.B versehehe,' 20-30 em breite und 20-25 cm tiefe Rinne 
zum Eintauchen der Abwaschbesen, Sehrubber usw. Die Rinnen werden in 
etwa 50 m lange Teile gesehieden, um sie so leiehter reinigen zu konnen. Damit 
die Arbeiter nieht in die Rinnen treten und sich dadurch verletzen konnen, 
ordnet man liber ihnen haufig Holme an; allerdings wird dadurch etwas die 
Bewegungsfreiheit gehindert. Au.Ber den Rinnen sind noch Wasserstocke mit 
Schlauchverschraubungen vorzusehen, um die Wagen absprengen zu konnen. 

Der Fu.Bboden solI mogliehst staubfrei, z. B. mit Platten belegt sein; er 
wird ebenso wie der der Lokomotivschuppen nach den Arbeitsgruben hin ent-
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wassert (vgl. S. 65), doch ist es nicht notig, den Belag von den Schienen wie 
dort durch Bohlenstreifen zu trennen, er kann vielmehr unmittelbar ansto.Ben. 

Die Wagenschuppen erhalten au.Ber den Einrichtungen zum Waschen der 
Wagen noch Zapfstellen fUr die Fiillung der Gasbehalter und Sammler und Ein-
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Abb. 92. Wagenschuppen. 

Abb.93. Wagenschuppen. 
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Abb. 94. Wagenschuppen. 

richtungen zum Anheizen der Wagen. Um die Gefahren filr die Arbeiter bei 
der Reinigung elektrischer Wagenziige zu vermindern, deren Stromabnehmer 
in Gleishohe angebracht sind, werden die Stromleitungsschienen nicht in die 
Schuppen miteingefUhrt, sondern durch an das Dach aufgehangte elektrische 
Leitungen mit Steckdosen ersetzt. 

Wande, Fenster, Fu.Bboden, Dacher, Stiitzen, Oberlichter usw. werden vollig 
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dem Lokomotivschuppen gleich ausgebildet (Abb. 92 bis 94); nur fallen die Rauch
abzugs einrichtungen fort. Dagegen ist fiir sehr reichliche Entliiftung wegen der 
vielen Wasserdampfe, die sich namentlich im Winter beim Auftauen und Reinigen 
ergeben, zu sorgen (Abb. 94). Reichliches Licht und gute Liiftung sind durch 
weiBen Anstrich des Innern, auch des Dachverbandes, weit nach oben und unten 
reichende Fenster und aufklappbare Oberlichter anzustreben. Bei den Dachver
banden ist darauf zu achten, daB die Begehbarkeit der Wagendacher nicht durch 
die Zangenholzer oder Binderbalken gehindert wird. 

Die GroBe der Schuppen richtet sich nach der Zahl der gleichzeitig auf
zustellenden Wagen und Ziige. Die Lange solI 3 m mehr als die groBte in Fraga 
kommende Zuglange betragen. Kommen nur einzelne Wagen zur AufsteJIung, 
so ist zwischen den Buffern und der Endwand 2-2,50 m und zwischen den 
Buffern 1,10-1,50 m Abstand zu rechnen. Meist wechselt die Art der Wagen, 
so daB man der GroBenbemessung nur eine bestimmte Zahl von Achsen zugrunde 
legen kann. In diesem Falle kann etwa 5,10 m als Durchschnittslange fUr jede 
Achse angenommen werden, worin die Zwischenraume einbegriffen sind. 

Die Behandlung der Wagen in den Wagenschuppen beschrankt sich nicht 
auf die auBere Reinigung, sie umfaBt auch die AusfUhrung kleinerer Instand
setzungsarbei.ten an Fenstern, Tiiren, Polstern usw. Man ordnet daher meist 
in Anbauten entsprechende Werkstatten mit den zugehorigen Vorratsraumen 
fUr Glaser, Schlosser, Sattler usw. an und bringt ·sie gern in Verbindung mit 
den Diem,traumen fiir Betriebs- und Wagenwerkmeistereien, wohl auch mit 
einem Dnterrichtsraum, oder mit Aufenthaltsraumen fiir Putzer usw., Aushilfs
schlafraumen und dgl. Auch das Kesselhaus zur Heizung des Schuppens und 
zum Anheizen der Ziige findet meist in einem Anbau am Wagenschuppen seinen 
Platz 

3. Desinfizierung der Wagen. 
Haufig wird eine griindliche Reinigung namentlich der gepolsterten Abteil

und Schlafwagen erforderlich, urn Ungeziefer und Krankheitskeime abzutoten. 
Dies geschieht meist in den Werkstatten in besonderen Desinfektionsanstalten. 
Die Wagen werden in g~schlossene eiserne, 23 m lange Kessel von 5 m Durch
messer geschoben, und es wird hier durch Erzeugung von Luftleere unter 
gleichzeitiger starker Erhitzung alles Ungeziefer abgetotet, wahrend alsdann 
d urch EinfUhren von Formalindam Pfen aIle Ansteckungskeime vernichtet werden 1 ). 

Einfacher vollzieht sich die Desinfizierung der Giiterwagen. Hierfiir werden 
nur zwei Waschgleise und zwischen ihnen ein drittes Gleis (Dunggleis) erforder
lich. Der Boden neben und zwischen den Gleisen wird was[erdicht abgepflastert 
oder befestigt. In der Nahe werden die Aufenthalts-, Wasch- und Kleiderraume 
fUr die mit der Reinigung betrauten Arbeiter und ein kleines Kesselhaus fiir 
die Bereitung des heiBen Reinigungswassers und der Desinfektionsfliissigkeit 
mit den notigen Vorratsraumen errichtet. Die Desinfektionsa'llage wird. mog
lichst an durchgehenden Gleisen vorgesehen, damit von der einen Seite die zu 
desinfizierenden Wagen zugestellt und von der andern Seite die gereinigten 
Wagen ohne weiteres abgeholt werden konnen. Auf dem mittleren Dunggleis 
werden Wagen zur Aufnahme des aus den zu desinfizierenden Wagen auszuladen
den Dunges aufgestellt, so daB der ausgeworfene Dung nicht erst zu einer Dung
grube befOrdert und dort spater verladen zu werden braucht. 

Auch die Untersuchung der eingefUhrten Tiere, insbesondere des Gefliigels, 
auf den Bahnhofen selbst kann in einzelnen Fallen in Frage kommen Es sind 
dann Stallungen vorzusehen, die mit entsprechenden Beobachtungs-, Unter
suchungs- und Abschlachtungsraumen verbunden werden. 

1) VgJ. Schuhmacher, Die Desinfektion der Eisenbahn-Personenwagen in den Werk
statten. G lasers Annalen fUr Gr.werbe und Bauwesen 1910, S. 29. 
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F. Werkstiittengebiiude. 
1. Zweck. 
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Dienen die Lokomotiv- und Wagenschuppen in erster Linie der Reinigung 
und Unterhaltung des rollenden Materials, so sind zu seiner Untersuchung 
und Insta.ndsetzung die Werkstatten bestimmt; sie werden auf einzelnen groI3en 
BahnhOfen angelegt und bei groBen Anlagen in Lokomotiv- und Wagenwerk
statten geschieden. 

Sie bestehen aus den Werkstattengebauden nebst den zugehorigen Lager
hausern und Schuppen und den dazwischenliegenden Aufstell- und Rader
hOfen und Verbindungsgleisen. Nach § 63 der Technischen Vereinbarungen 
iib"r den Bau und die Betriebseinrichtungen der Haupt- und Nebenbahnen 1909 
solI durch Anlage angemessen ausgestatteter Werkstatten fur die schnelle Er
ledigung der Jlotwendigen Arbeiten zur Unterhaltung der Fahrzeuge gesorgt 
werden. Diese Werkstatten sollen an den Hauptpunkten des Verkehrs errichtet 
und bei ihrer Anlage die Moglichkeit einer spateren Erweiterung beriicksichtigt 
werden. Die GroI3e der bedeckten Arbeitsraume in den Werkstatten soIl derart 
bemessen werden, daB darin 25% der zur Unterhaltung zugewiesenen Loko
motiven, 10% der Personenwagen und mindestens 3% der Giitcrwagen gleich
zeitig ausgebessert werden konnen. 

2. Anordnung, 
ZweckmaBig werden die Werkstatten so angelegt, daB die Gegenstande 

die einzelnen Raume entsprechend den Fortschritten der Bearbeitung bis zur 
Vollendung nach einer Richtung durchlaufen und unnotige Wege vermieden 
werden. Die Hauptarbeiten, die in den Werkstatten ausgefiihrt werden, werden 
bei den Lokomotiven an den Kesseln und den Gangwerksteilen, bei den Wagen 
an den Wagenkasten und Gangwerksteilen vorgenommen und bestehen im 
Dichten der Biichsen, Lager, Zapfen, Erneuern der Feuerkisten, Rohrwande, 
Rauchkammern, Feuerrohre, Federn, Bremsen, Kuppelungen, Auswechseln 
der Achsen und Abdrehen der Radreifen und im Ausbessern der Holz- und 
Eisenteile einschlieBlich. des Lackierens und der Polsterarbeiten. Alle diese 
Arbeiten werden moglichst in getrennten Bauten vorgenommen, fiir die aber 
ein gemeinsamer Grundsatz gilt: sie sollen samtlich moglichst hell, staubfrei 
und gut heiz- und liiftbar sein. Sie ahneln meist aIle den Lokomotiv- und Wagen
schuppen. Dies gilt besonders von den Hallen zur Vornahme der Untersuchung 
und Ausbesserung der Lokomotiven und Wagen. Sie erhalten meist recht
eckigen GrundriB mit iiberdeckter Schiebebiihne, mit reichlichem Gleisab
stand, und zwar 5,5-6 m untereinander und 4-5 m von den Langswanden. 
Auch die Kesselschmieden gleichen den rechteckigen Lokomotivschnppen; sie 
erhalten krMtige Laufkrane zur Beforderung der Kessel und wie die iibrigen 
zur Erneuerung der Steuerungsteile, Bolzen, Buffer, Kupplungen, Achslager, 
Federn, Kupferrohre, RotguBteile usw. bestimmten Schmieden SchweiBofen, 
Schmiedefeuer und Schmiedehammer sowie gute Verbindung mit dem Eisen
lager (Abb. 95 u. 96). Die Kupferschmiede mit der GelbgieBerei liegt zweckmaBig 
in der Nahe der Lokomotivwerkstatte. Die Raderwerkstii.tte, die durch Gleise 
mit der Rii.derdreherei und dem Raderhof verbunden wird, dient zum Aus
wechseln der Radsatze und erhalt hierzu Vorrichtungen sowie GliihOfen fiir 
die Radreifen. Zur Aufstellung der zur Eisen- und Holzbearbeitung erforder
lichen Werkzeugmaschinen dienen die Dreherei und Schlosserei, deren Decken 
besonders kraftig ausgebildet werden, weil an ihnen die Lager und Wellen 
befestigt werden. Weitere Bauten nehmen die Tischlerei, Stellmacherei, Sattlerei, 
Tapeziererei und Lackiererei auf. Endlich ist noch zum Antrieb der Maschinen, 
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Abb. 95. Kesselschmiede in Darmstadt. 

Abb. 96. Kesselschmiede in Darmstadt. 
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Abb. 97. Pfortnerhaus fiir Werkstii.tte. Abb. 98. Pfortnerhaus fiir Werkstatte. 
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Speisung del' Heizungen usw. ein Kessel- und Maschinenhaus erforderlich, neben 
dem ein Kohlenlager vorzusehen ist. 

Ferner werden fiir die Ausbildung der Lehrlinge besondere Lehrlingswerk
statten vorgesehen, die mit Feilbanken, Schmiedeofen, Drehbanken, Bohr
maschinen und einem Schleifstein 
ausgeriistet und mit Waschraum 
und Kleiderablage verse hen war
den. Grundsatzlich trennt man 
aIle fUr Lehrlinge bestimmten 
Raume von den iibrigen ab, gibt 
ihnen auch, wenn moglich, be son
dere Zugange und richtet sie mit 
Turngeraten aus. 

AuBer den Werkstattsgebau
den mit ihrem Zubehor sind auf 
den Eisenbahnwerk&tatten noch 
eine Reihe von Wohlfahrtsein
richtungen fiir die Arbeit'3r not
wendig, die den noch zu besprech
enden Anlagen vollig gleichen, 
so Speiseanstalten, W asch - und 
Ankleideraume, Aborte und Bade
anstalten. Die Waschraume sollen 
so geraumig scin, daB der vierte 
Teil der Arbeiter sich gleichzeitig 
waschen kann; sie miissen mit 
Einrichtungen zur Entnahme 
wa:cmen Wassers versehen sein. 
ZweckmaBig werden sic so ange
ordnet, daB sie auf dem Wege vom 
Haupteingang zu den Arbeits
statten liegen und von diesen ohne 
Dbcrschreitung eines Hofes er
reicht werden konnen. Die GroBe 
und Anordnung der einzelnen Zel
len ist die gleiche wie in den Bade
raumen der Dbernachtungsge
baude (vgl.S.l02). Man kann auf 
etwa 500 Arbeiter 6 Wannenbad
zellen und 15 Brausebadzellen 
rechnen, unterder Voraussetzung, 
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einzelnen genau geregelt und diese 
Zeit streng eingehalten wird. Abu. Hli. W tl't·hall ·tall. 

Die Werkstatten w0rdenganz
lich eingafriedigt. Am Haupt'3in
gang neben dem Einfahrtstore 
wird das Pfortnerhaus angelegt, meist in Verbindung mit einem Anbau, in 
dem Tafeln aufgestellt sind mit Blechmarken oder dgl., mit Hilfe deren das 
Kommen und Gehen der Arbeiter beaufsichtigt werden kann (Abb. 97 u. 98). 

In Zusammenhang mit den Werkstatten seien noch als besondere, gelegentlich 
vorkommende Anlagen erwiihnt: die Waschanstalten zur Reinigung der Schlaf
wagen -Bettwasche usw. (Ab b. 99-10 1) und die Telegraphenwel'kstatten zur Untel'
haltung und Instandsetzung del' Stell werke , Telegraph- und Fernsprechanlagen. 
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Bei der groI3en Feuersgefahr, der die Werkstatten durch ihren Betrieb 
ausgesetzt sind, darf nicht versaumt werden, die einzelnen Abteilungen aus
reichend mit Wasser zu versehen und insbesondere die Hofe mit Unterflurwasser
stocken mit Schlauchverschraubungen, die auch fUr die Ortsfeuerwehr passen, 
auszurusten. 

Die auI3ere Durchbildung der Werkstattsanlagen wird sich auf die einfachste 
Formengebung unter Unterordnung unter ihre Zweckbestimmung beschranken 
mussen, doch laBt sich trotzdem hierbei eine gefallige Ausbildung durch ge
schickte Gruppierung ohne groBere KostenerhOhung erreichen. 

G. Lagerhauser. 
1. Lager fUr Rohstoffe, Werkzeuge, Ersatzstiicke usw. 

In Verbindung mit den Werkstatten stehen die Lagerhauser fiir die Roh
stoffe, Werkzeuge, Gerate und Ersatzstucke, die fiir den Betrieb vorratig ge
halten werden, und aus denen die Fahrzeuge mit 01, Petroleum, Holz und dgl. 
versorgt werden. Es sind dies in der Regel geschlossene Bauten, die mit Ver
waltungs- und Ausgaberaumen vereinigt sind, und in denen in verschiedenen 
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Abteilungen die einzelnen Sachen auf
bewahrt und in verschiedenartigen Ge
stellen und Kisten gestapelt werden. 
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ErdgeschoB. 
Abb. 102. Lagerhaus. 

Die GroBe der Lagerhauser ergibt sich aus dem Monatsverbrauch, dessen 
Anderthalbfaches als eiserner Bestand der Berechnung zugrunde gelegt wird, 
um Schwankungen in der Anlieferung auszugleichen. 20 v. H . der so ermittelten 
Zahl wiirden zuzuschlagen sein, um die gelieferten Sachen bis zur Abnahme 
unterzubringen und nichtvorschriftsmaBige vorlaufig aufzubewahren, und 
weitere 30 v. H. bei Annahme einer jahrlichen Zunahme der Bestande um 3 v. H. 
auf die Dauer von zehn Jahren. Es ergibt sich somit als Raumbediirfnis das 
2 Y4fache des Monatsverbrauches. 

Kleine Lagerhauser liegen zu e bener Erde (Abb. 102); bei groBen Lagerhausern, 
wie sie in der Regel fiir die Werkstatten notig sind, ordnet man den FuBboden wie 
bei den Giiterschuppen in Hohe von 1,10 m tiber Schienenoberkante an, um die 
Wagen leicliter entladen zu konnen; bei beschranktem Raume kommen auch 
mehrgeschossige, mit Lastenaufztigen ausgerustete Bauten in Frage. Doch sind 
bei ihnen die Kosten fiir die Zwischendecken wegen der groBen Belastung ziem
lich erheblich, so daB der Vorteil der geringen Grundflache bei billigem Bau 
land teilweise ausgeglichen wird. 

Vor den Annahmeraumen des Erdgeschosses ordnet man eine breite Btihne 
zum vorlaufigen Stapeln der angelieferten Sachen an, die zum Schutz gegen 
Niederschlage iiberdeckt wird . Gelegentlich werden aus dem gleichen Grunde 
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aueh die Gleise mitiiberdeekt, urn aueh beim Entladen der Wagen die Gegen
stande vor Feuehtigkeit zu bewahren. Bewahrt hat sieh die Anlage einer Art 
Sehwebebahn zur Beforderung sehwerer Gegenstande in Fassern, Saeken, 
Kisten von der Ladebiihne zu dem dureh alle Gesehosse fiihrenden Aufzug. 
Die Schwebebahn fiihrt an einer Wage voriiber. Die Plattform der zur Erleieh
temng des Verwiegens in den FuBboden eingelassenen Wage solI 5 em etwa. 
hervorstehen, damit lange Gegenstande beirn Durehbiegen nicht den FuBboden 
beriihren. Meist erhalten die Lagerhauser keine festen Zwisehenwande, sondern 
es werden nur durch die Gestelle, in denen die Gegenstande lagern, einzelne 
Kojen mit reiehlichem Seitenlieht abgeteilt. Die Faeher der Gestelle sind etwa. 
50 cm hoeh, 60 em breit und 80 cm tief und ohne VerschluB; bei wertvolleren 
Gegenstanden erhalten sie Drahtschiebetiiren, dureh die man die einzelnen 
Sac hen erkennen kann, oder die ganzen Kojen werden durch Drahtgefleeht ab
geschlossen. Zwischen den Gestellen werden Tische zum Sondern, Nachzahlen, 
Verpaeken usw. del ein- und ausgehenden Saehen aufgestellt, deren Dnter
gestelle ebenfalls zu Lagerzweeken ausgenutzt werden. Seitlieh werden dic 
Kojen durch die Ausgabetisehe abgeschlossen, deren Platten, soweit notig, 
mit MaBstaben zum Naehmessen verse hen werden. Bei mehrgesehossigen Lager
hausern bringt man meist im Keller die Ole unter, die Gliihlampen, Kohlenstifte, 
Zylinder, Doehte, Bindfaden, Seifen, Kreiden und die Putzwolle, im ErdgesehoB 
die Nieten, Sehrauben, Kupferstangen, RotguBteile, Drahte und den Werkzeug
stahl, im ersten ObergesehoB die Feilen, Hammer, Nagel, SchlOsser, Sehliissel, 
Splinte, Farben, Stiele, Sehwamme, im zweiten ObergesehoB die RoBhaare, 
Kokosmatten, leere Kisten usw. 

Fiir die schweren Eisenteile werden besondere Sehuppen zu ebener Erde 
angelegt, die zweekmaJ3ig 6 m liehte Hohe erhalten, urn die Eisenstangen darin 
aufstellen zu konnen. 

AuBer den bereits erwahnten Ausgabe- und Verwaltungsraumen werden 
zweckmaJ3ig in Zusammenhang mit den Lagerhausern Aufenthaltsraume und 
Abortanlagen £iir die in ihnen besehaftigten Arbeiter und Arbeiterinnen vorge
sehen. 

2. Lager fiir feuergefahrliche Stoft'e. 
Besondere Eimiehtungen erfordern die Lager von fe'Uergefahrliehen FIUssig

keiten und Brennstoffen. Man unterscheidet dabei schwer und leicht ent
flarnmbare Fliissigkeiten. Fiir die Lagerung der letzteren bestehen wegen 
ihrer Gefahrliehkeit meist besondere polizeiliehe Vorsehriften. Danaeh gelten 
im allgemeinen bei Zusammenlagerung versehiedener Fliissigkeitsarten die fiir 
die am leiehtesten entflammbaren ergangenen Bestimmungen auch fiir die 
iibrigen Fliissigkeiten, selbst wenn sonst keine Besehrankung fiir sie bestande; des
halb empfiehlt es sieh, sie naeh dem Grade ihrer Entflammbarkeit zu trennen und 
die sehwerentflammbaren, wie Mineralsehmierole, Dynamoole, Zylinderole Riibole 
usw., getrennt von den leiehtentflammbaren, wie P,:troleum und Putzol, zu lagern. 

Fiir die ersteren, die den Hauptteil der zur Verwendung gelangenden feuer
gefahrliehen Fliissigkeiten bilden, bestehen meist keine besonderen Vorsehriften, 
so daB sie in beliebiger Menge in holzernen oder eisernen Fassern, wie sie naeh 
Handelsgebraueh geliefert werden, gelagert werden konnen. Die Fasser ent
halten meist 200 1 oder 150 kg Fliissigkeit und sind 85-8i em lang bei 60 em 
Durehmesser; hierzu kommen meist noeh in der Mitte zwei etwa 3 em hohe 
Rollreifen, so daB ihr groBter Durehmesser 66 em betragt. Doeh kommen aueh 
groBere Abmessungen, z. B. 75 em Durehmesser bei 100 em Lange fiir Dynamool
fasser, vor. Die betreffenden Abmessungen miissen in jedem einzelnen FaIle vor 
der Entwurfbearbeitung festgestellt werden. 1m allgemeinen reehnet man £iir 
je 10 FaB 6 qm Lagerflache. Die Fasser der Bestande werden in hoehstens drei 
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Lagen, meist nur in zwei Lagen, iibereinander gestapelt, ein Teil, etwa ein Fiinftel, 
der die bald nach dem Eingang wieder weiter zu versendenden Mengen umfaBt, 
Bogar nur in einfacher Lagerung. Fiir einen Lagerraum fiir 7500 FaB z. B. wiirde 
die GroBe also folgendermaBen zu ermitteln sein : 

1/5 , 7500. 6/ 10 = 900 qm 
% [4/5 • 7500 . 6/10] = 1800 " 

zus. 2700 qm 
Fiir Gange etwa 20 v. H . 540 qm 

gibt zusammen 3240 qm 

als erforderliehe Grundflache; hierzu wiirden noch 20 v. H. etwa an Nebenraum 
fiir leere Fasser und fiir einen kleinen Nebenraum treten. 

Der FuBboden der Ollager muB so tief eingesenkt werden, daB bei einem 
etwaigen Auslaufen der Fasscr die gesamte Flussigkeitsmenge aufgenommen 
wird und nieht zur Tiir hinausflieBt. Enthalt z. B. ein 3200 qm groBes Lager 

200000 kg 01 vom spezifischen 
Gewicht 0,8, also 2500 cbm, so 

• 
Logl'rroulT' 

• • 

Ahh. 10:3. Ullagef. 

• \bll. I +. Ullnger . 

MOlenallen 

t.! 

.. B 2500 0 8 . f . mu te es 3200 = , m tIe em-

gesenkt werden. Dllr Hohen
untersehied wird durch Rampen 
von 1 : 7 Gefalle im Eingang 
ausgeglichen. Der FuBboden 
wird mit Gefalle naeh einem 
oder mehreren dureh Gitter ab
gedeckten 50-300 1 groBen 
Senkkasten angelegt, in denen 
sieh bei lecken Fassern das ab
tropfende 01 sammelt, damit 
es leieht herausgesehopft wer
den kann. Der FuBboden wird 
am zweekmaBigsten alsZement

'estrich mit Eisenfeilspanen ausgefiihrt (vgl. S. 55). In der Nahe des Ein
ganges sieht man eine versenkte Wage vor. Die Turen sehlagcn naeh au Ben auf, 
die Fenster werden mit D;ahtgias verglast und erhalten auBere schmiedeeiserne 
Schlagladen, die in gemauerten Falzen liegen, um sie bei Branden leicht mit 
Sand dichten zu konnen. Die Eindeekung erfolgt feuersicher am zweckmaBig
sten durch ein Holzzementdaeh auf gemauerten Kappen, das das 01 am besten 
im Winter gegen Kalte, im Sommer gegen Warme und Verdunstung sehiitzt. 
(Abb. 103 bis 107.) ZweckmaBig werden in den Ollagern Liiftungseinriehtungen 
vorgesehen. 

Als sehr geeignet hat sich auch die Aufstellung groBer Olbehalter in 
einem Ober- oder UntergeschoB erwiesen, von wo aus durch Rohrleitungen 
die Ole zum Ausgaberaum gefiihrt werden. 

Die Lagerung von leicht entflammbaren Fllissigkeiten wie Petroleum, 
Putzol und dgl. ist je nach der Menge an versehiedene polizeiliche Vorsehliften 
gebunden. Meist beschranken sie sich bei Mengen bis zu 10000 kg darauf, daB 
sie nur die Lagerung in feuersicher abgeschlossenen Raumen fordern. Flir Men
gen von 10 000-50 000 kg wird in der Regel eine Schutzzone von 10 m, bei 
Aufbewahrung in freistehenden Tanks von 5 m gefordert, auf die jedoch bei 
ganz eingegrabenen Behaltern verzichtet wird, wahrend Mengen iiber 50 000 kg 
nur bei einer allseitigen Schutzzone von 20-50 m gelagert werden diirfen. 
Es empfiehlt sieh daher, iiber Mengen von 50000 kg nicht hinauszugehen, und 
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bei Bedarf lieber mehrere Lager dieser GroBe, und zwar in moglichster Nahe 
der Verbrauchstellen zu errichten, jedoch so, daB sie einer gemeinsamen Ver
waltung unterstellt werden konnen. Wird das 01 in Tanks, die am besten in die 
Erde eingegraben werden, aufbewahrt, so ist nur ein kleines Gebaude fiir die 
Ausgabe, die Pumpen und die Abzapfhiihne erforderlich. Vielfach finden aus
gemusterte Lokomotivkessel zu Tanks Verwendung. 

3. Lager fiir Kohlen und Holz. 
Von den Brennstoffen werden die Kohlen meist im Freien gestapelt, etwa 

2 m hoch, Koks etwa 3 m hoch; neben dem Lagerplatz ordnet man eine 1,25 
bis 2 m breite Biihne 
zum Aufstellen der 
Kohlenkorbe oder For
derwagen an Die 
Korbe fassen etwa je 
50 kg Kohle. Eine 
Treppe fiihrt zu der 
meist in Hohe der 
Oberkante des Tenders 
(2-2,5 m) angeordne
ten Biihne, die aus Boh
len auf Querschwellen 
besteht, gestiitzt durch 
Backe oder gemauerte 
Pfeiler. 

Fiir die Lagerung 
des von den Lokomo
tiven zum Anheizen 
gebrauchten Holzes er
richtet man offene 
iiberdachte Lattenver
schlage, nach Bedarf 
an der Wetterseite 
wohl auch mit Brett
verschalung, in denen 
das Holz und die Rei
serwellen gegen Dieb
stahl geschiitzt sind 
und doch von der Luft 
nach allen Richtungen 
durchstrichen werden. 
Bei der Raumermit
telung sind etwa 40 v. 
H. fUr die leeren Zwi
schenraume zu rech
nen. 

In den Werkstat
ten werden groBere, 
e benfalls offene Lager
schuppen fiir die Bal
ken, Bretter und Bah· 
len notwendig. 
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H. Wassersammelbehiilter. 
1. Allgemeines. 

Von groBer Bedeutung fiir die Aufrechterhaltung des Betriebes ist die 
geniigende und schnelle Versorgung der Lokomotiven und ihrer Tender mit 
gutem Speisewasser. Zu diesem Zwecke ordnet man hochgelegene Wasser
sa.mmelbehii.lter an, von denen aus erst die Verteilung a.uf dem Bahnhof er
folgt, um auf diese Weise die Schwankungen im Wasserzulauf und Wasser
verbrauch auszugleichen. 

Dar Wasserzulauf wechselt mit der Witterung und den Jahreszeiten, so da.6 
eine von ihnen unabhangige Aufspeicherung notwendig wird, wahrand der 
Wasserverbrauch hinwieder zu bestimmten Tageszeiten den Zulauf iiberstcigert 
wiirde, also ebenfalls die Aufspeicherung der "Oberschiisse zu anderen Stunden 
des Tages erfordert. Dazu kommt, daB die Anordnung der Sammelbccken in be
stimmter Hohe an den Wasserentnahmestellen einen sich stets gleichbleibendLn 
Druck und damit gl~iche AusfluBgeschwindigkeit ergibt. 

Das Wasser wird auf den Bahnhofen auBer zur Speisung der Lokomotiven 
und Tender und dem Auswaschen der Kessel zu Trinkzwecken, zur Reinigung 
der Gebaude, Wagen und Bahnsteige, zur Versorgung der Werkstatten und 
Aborte und zu Feuerloschzwecken gebraucht. 

Grundlegend fiir die Anlage der Wasserstationen sind die "Grundziige fiir 
die Errichtung von Ba.hnwa.sserwerken und Vorschriften fiir die Wasserunter
suchung"l), deren Bestimmungen in den nachstehenden Ausfiihrungen be
riicksichtigt sind. 

2. Griif3e und Form. 
Errichtet sollen Wassertiirme moglichst im Schwerpunkt der von ihnen zu 

versorgenden Gebiete werden, um eine giinstige Verteilung dar Leitungen und 
des Druckes zu gewinnen. Die Wasserbehii.lter solIen, um notwendige Ausbesse
rungen vornehmen zu konnen, wenn nur Tagesbetrieb besteht, so groB sein, 
daB ihr 1nhalt beim starksten gewohnlichen Betriebe 20 Stund~n, im Mobil
machungsfalle, wo bedeutend erhOhte Anspriiche an die Wasserversorgung 
gestellt werden, immerhin noch 4 Stunden ausreicht. 1st Tag- und Nachtbetrieb 
vorhanden, so ist die GroBe der Wasserbehalter nach dem groBten Wasserbedarf 
des zu versorgenden Bahnhofes innerhalb 24 Stunden zu bemessen. Hiel'bei 
ergibt sich der Wasserbedarf aus der Anzahl und Art der zu versorgenden Loko
motiven, dem Gebrauchswasser fiir Lokomotiv- und Wagenschuppen u. dgl., 
dem Bedad fiir FeuerlOschzwecke und endlich aus auBergewohnlichen Verhii.lt
nissen, besonders im Mobilmachungsfalle. Als Anhalt fiir den Verbrauch der 
Lokomotiven sei erwahnt, daB fiir die durchgehenden groBen Schnellziige Tender 
von 31 cbm Wasserfassungsvermogen mitgefiihrt werden, und die Leistung der 
neueren Wasserkrane 10 cbm in der Minute betragt. Fiir Militarziige rechnet 
man einen durchschnittlichen Wasserverbrauch von 150 I fiir einen Kilometer. 
Jedenfalls beschra.nkt man mit Riicksicht auf die Kosten die GroBe des Wasser
behalters moglichst. 

Die Unterkante des Wasserbehalters solI mindestens 10 m iiber Schienen
oberkante liegen, wenn nicht zu FeuerlOschzwecken mit Riicksicht auf die Lage, 
Hohe und Entfernung der betreffenden Gebaude oder wegen der Entfernung 
der zur Speisung der Lokomotiven bestimmten Krane groBere Hohen erforder
lich werden, die in jedem einzelnen FaIle oerechnet werden miissen. 1m allge
meinen kann man bei groBeren Entfernungen als 800 m fiir je 200 m an Mehrhohe 
1 m rechnen. 

1) Eisenbahn-Nachrichten-Blatt 1907, Nr. 34. 
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Die Wandstarken der meist aus Schmiedeeisen gebildeten Behalter bemiBt 
ma.n mit Riieksicht auf das Rosten auf mindestens 6 mm, trotzdem z. B. fiir 
einen Behalter von 500 cbm Fassungsvermogen noch 3,5 mm Blechstarke ge
niigen wiirde. Bei groBen Behaltern muB die Starke der Wandung berechnet 
werden. Die kleine~ Behalter (bis zu 50 cbm Inhalt) bildet man aus Blech
zylindern mit Kugelboden, die groBeren nach der Intzeschen, Barkhausen
sehen und SchiiJerschen Form aus. Den letzteren drei Formen liegt der Gedanke 
zugrunde, alle Teile der Behalterwandung moglichst gleichmaBig zu beanspruchen, 
und zwar auf Zug, nicht aber auf Druck, wodurch Verbiegungen entstehen 
konnen. Die Intzesche Form hat den Nachteil, daB sie wegen der Vielgestaltig
keit der Blechformen und der schwer dicht auszufiihrenden Auflagerringe schwierig 
herzustellen ist. 

Bei den anderen Formen bietet ein eiformiger Behalter einem kugelformigen 
gegeniiber keine besonderen Vorteile, am empfehlenswertesten diirfte eine 
Halbkugel mit anschlieBendem Zylinder sein, weil diese Form am leichtesten 
zuganglich und zu reinigen ist. Die Entstehung von DIUckspannungen bei 
diesen Behaltern wird vermieden, wenn die Hohe des Zylinderteiles weniger 
als % des Kugelhalbmessers betragt. Der Kugelhalbmesser selbst ergibt sich 

3_ 

aus der Formel: r = 0,62035 V J, wo J der Behalterinhalt ist. Die Intzesche 
Form hat dagegen den Vorteil, daB die Unterstiitzung des Behalters einen 
kleineren Durchmesser erhalten kann. Dieser Vorteil wird aber urn so geringer, 
je hoher die Untermauerung wird, weil sie mit zunehmender. Hohe urn so 
groBeren Durchmesser nach unten mit Riicksicht auf die Standsicherheit gegen 
Winddruck erhalten muB. 

Haufig empfiehlt es sich, die Behalter durch einen eingesetzten Umdrehungs
korper zu teilen, damit bei einer Reinigung von Schlamm oder bei Ausbesserungen 
immer noch der andere Teil des Behalters zur Verfiigung steht. Urn die Behalter 
leicht zuganglich zu machen empfiehlt es sich auBerdem in ihrer Mitte einen 
runden Schacht zu schaffen, innerhalb dessen cine Leiter oder Treppe bis zur 
Oberkante des Behalters fiihrt. 

Der Unterba.u wird massiv oder in Eisen hergestellt. Ersteres empfiehlt sich 
in den meisten Fallen, weil dann der Unterbau gleich zur Aufstellung der Filter, 
Pumpen usw. verwandt werden kann. 

Wasserbehalter, die nicht dauernd in Benutzung sind, miissen iiberdeckt 
und, wenn sie in rauhen Gegenden stehen, ummantelt werden. Der Raum 
zwischen der Ummantelung und dem Behalter solI nicht unter 80 cm betragen, 
damit man bequem den Anstrich erneuern und die Niete nachpriifen kann. 
Zu diesem Zwecke werden je nach der Hohe ein oder mehrere Umgange vor
gesehen, die vom Tropfboden aus mittels Leitern zuganglich gemacht werden 
und gut beleuchtet sein sollen. Die Ummantelung muB entliiftet werden. Meist 
geschieht dies durch schraggestellte Klappen, damit kein Regen hineintreiben 
kann. Die Ummantelungen selbst werden in der Regel in Holz oder in Monier
bauweise ausgefiihrt, doch kommen auch massive Ummantelungen, Verschiefe-
rungen u. dgl. vor. . 

Etwa 1,5 m unterhalb des Behalters ordnet man den sogenannten Tropf
boden an zur Sammlung des SchweiBwassers, das von hier in die trberlaufleitung 
abgefiihrt wird. 

Wechselt das Wasser in den Behaltern langere Zeit nicht, so sind Heizein
richtungen anzuordnen, urn ein Einfrieren zu verhiiten, meist in Form von 
eisernen Of en, die die Luft in der Ummantelung erwarmen, oder von Kokskorben, 
wenn nur wenige Tage in Frage kommen. Das Durchfiihren der Rauchrohre iiber 
Dach stoBt bei den Intzeformen, bei denen der Unterbau gegeniiber dem aus
ladenden Behalter stark eingezogen ist, meist auf Schwierigkeiten, wenn nicht 

6· 
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in der Mitte des Bottichs ein Schacht fiir eine schmale bis zum oberen Rand 
fiihrende Wendeltreppe angelegt wird, innerhalb dessen auch das Rauch
rohr hochgefiihrt werden kann. 

Der Stand des Wassers im Bottich muB durch eine Anzeigereinrichtung 
beobachtet werden konnen. Sie besteht meist aus einem Schwimmer aus Kork 
oder Blech, an dem eine Kette oder Schnur befestigt ist, die iiber Rollen gefiihrt 
ist und am Ende einen Zeiger tragt, der an einer senkrechten mit Marken ein
geteilten Latte entlang gleitet und damit die jeweilige Hohenlage des Schwimmers 
angibt. Vielfaeh wird auch der Wasserstand durch elektrische Fernzeiger im 
Pumpenhaus angezeigt. Urn ein Dberlaufen des Wassers zu verhindern, werden 
Dberlaufrohre, die in das Entleerungsrohr fiihren, angeordnet. Das Entleerungs
rohr HiBt man auch das Dachwasser aufnehmen. Die Rohrleitungen sollen so weit 
sein, meist 200 em, daB das Fullen der Tender nur wenige Minuten erfordert. 
Nach § 59 3 der teehnisehen Vereinbarungen fiir den Bau und die Betriebsein
riehtungen der Haupt- und Nebenbahnen 1909 soIl die Leistung der zum 
Schnellzugdienst bestimmten Wasserkrane mindestens 5 cbm in der Minute 
betragen. Die Rohrleitungen werden zweckmaBig innerhalb des Unterbaues 
in einem gemauerten Schacht hinabgefiihrt, der nur durch einzelne Tiiren in 
den verschiedenen Turmgeschossen zuganglich ist, und der geIiiftet werden kann, 
weil sonst durch das an den Leitungen sich niederschlagende Wasser samtliche 
von ihnen beruhrten Raume feueht und damit fiir andre Zwecke, etwa fiir 
Lager- oder Aufenthaltsraume, unbenutzbar werden. 

3. Untel'bau. 
Urn den Unterbau des Turmes wirtschaftlich ausnutzen zu konnen, empfiehlt 

es sich wenn irgend angangig, die nach oben fiihrende Treppe nicht, wie meist 
geschieht, an der AuBenwalld innen ringsherum zu fiihren, sondern innerhalb oder 
auBerhalb des Turmes in abgesehlossene Treppenhauser zu verlegen; der ver
bleibende Hohlraum laBt sich dann leicht verwerten. 

In den meist sehr starken Grundmauern werden zweckmaBig von vornherein 
Locher zur Durchfiihrung der Rohrleitungen ausgespart, deren GroBe, Lage und 
Fiihrung vorher zu bestimmen sind. In qeIandehOhe ist eine Tiir von solcher 
GroBe anzulegen, daB die einzelnen Platten der Bottiche, wenn sie innerhalb 
des Turmes aufgewunden werden, oder die einzelnen Teile der Filter usw. hindurch
befordert werden konnen, ebenso wie spater etwaige Ersatzteile; nur in seltenen 
Fallen wird eine groBere Hohe oder Breite als 2,50 m hierzu erforderlieh sein. 
Aueh bei der Anordnung der Trager fUr die inneren Zwischendeeken ist auf da'l 
Durehwinden der einzelnen Bottiehplatten, die erst oben an Ort und Stelle zu
sammengenietet werden, Riieksieht zu nehmen. 

Das Mauerwerk des Turmes solI aus guten harten Steinen ausgefUhrt werden; 
es wird auBen verputzt oder verblendet; innen geniigt in der Regel glattes Fugen 
und Schlemmen. Wild der Sockel ganz oder teilweise mit Werksteinen verblendet, 
so empfiehlt es sieh, sie erst nachtraglieh und nach dem Fullen der Bottiehe zu 
versetzen, weil sonst durch die beim Setzen entstehenden Kantenpressungen 
leieht Risse in den Werksteinen entstehen. 

Das Mauerwerk erhalt im oberen Teil 38 cm Starke, bei Tiirmen von mehr 
als 8 m auBerem Durehmesser 51 cm Starke, und wird auf je etwa 10 m Hohe 
urn einen halben Stein verstarkt. Als AbschluB des Mauerwerkes empfiehlt sich 
die Anordnung eines harten Werksteinringes zur Aufnahme des Druckringes 
des Wasserbottiehs. SoIl der Turm geputzt werden, so mauert man zweckmaBig 
mit vorn offenen Fugen und putzt mit hydraulischem Kalk, wodureh der Putz 
wesentlich haltbarer wird. 
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4. Ummantelung und Dach. 
Die Ummantelung des Bottichs wird erst nach dessen Fertigstellullg auf

gebracht. Sie muB, wie schon erwahnt, hell erleuchtet sein und solI so ausgebildet 

Abb. 109. Wasserturm in 
Stralau -Rummels burg. 

werden, daB iiberall die Nietungen nachgesehen 
und nachgeschlagen und die Anstriche erneuert 
werden konnen. ZweckmaBig wird sie fUr sich 
verbunden ohne Zusammenhang mit dem Bot
tich, damit dieser, wenn notig, ganz oder teil-
weise ausgewechselt werden kann. Aus dem 

Abb. 108. Wasserturm in gleichen Grunde empfiehlt es sich auch, den 
Stralau-Rummelsburg. Dachverband vollkommen frei vom Bottich auf 

dem Mauerwerk aufzustellen Zur Aufhebung 
der Schubspannungen ordnet man im Innern des Gesparres einen Ring mit 
nachstellbaren Zugstangen von so groBem Durchmesser an, daB der Austritt 
aus der in der Achse des Bottichs hochfiihrenden Treppe nicht behindert wird. 
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Das Holzwerk wird mit Ka.rbolineum gestrichen, damit es in der dauernd 
feuchten Luft nicht fault. 

Es empfiehlt sich nicht, die Wassertiirme mit Pappdachern zu versehen, 
deren Anlagekosten nicht so wesentlich geringer wie die der steileren Ziegel
oder Schieferdii.cher sind, daB dadurch die bei ihnen viel haufigeren und hOheren 
Unterhll]ltungskosten aufgewogen wiirden, namentlich wegen der jedesmaligen 
groBen Riistungskosten. 

Um die Unterhaltung der Ziegeldacher noch mehr einzuschranken, nagelt 
man zweckmii.I3ig jeden Ziegel mit zwei Kupfernageln an, die nicht durch
rosten; auch fiir Schieferdii.cher empfiehlt sich aus dem gleichen Grunde 
Kupfernagelung. 

Bei hohen Tiirmen kann von Dachrinnen abgesehen werden, a.ber nicht von 
Schneefanggittern und Blitzableitern. Letztere bediirfen keiner besonderen 
Erdleitung, es geniigt vielmehr sie mit dem Wasserbottich zu verbinden. 

5. AnDere Ansbildung. 

Des besseren Aussehens halber empfiehlt es sich bei runden Tiirmen, nur den 
oberen Teil, etwa. zwei Drittel des Schaftes, zu vetjiingen, den unteren Teil abet 
senkrecht zu mauern. Bei der in der Regel ganz freien Lage der Wassertiirme 
ist es schwer, sie bei den meist nur geringen zur Verfiigung stehenden Mitteln der 
Ortlichkeit anzupassen. Vielfach ist versucht worden, sie ahnlich rnittelalter
lichen Burg- und Stadttiirmen auszufiihren, doch wild dies nur selten durch 
die Riicksicht auf die Umgebung gerechtfertigt werden. 1m alIgemeinen wird 
man an den Wassertiirmen aIle sogenannten Schmuckformen vermeiden und den 
Hauptwert auf eine gute UmriI3linie legen mUssen, was sich meist durch ent
sprechendes Herunterziehen des Daches wird ermoglichen lassen (Abb. 108 u. 109). 

III. Hanten ffir die Verwaltung. 
Die Verwaltung der Eisenbahnen liegt in den Handen der Direktionen, denen 

die Betriebs-, Verkehrs-, Maschinen- und "\Verkstii.ttenii.mter. unterstellt sind, 
denen weiter nachgeordnet sind: die Bahnmeistereien und die Werkmeistereien. 
Dazu treten noch gelegentlich besondere Dienststellen, wie die Bauabteilungen, 
Abnahmeamter, Linienkommissionen, Verkehrskontrollen, Kleidermagazine, 
Drucksachenlager u. dgl., doch bediiI'fen diese keiner besonderen El'orterung. 
weil ihre Einrichtung sich der der anderen entsprechenden VerwaltungsstelleD 
vollig anschlieBt. 

A. Geschaftsgebande der Direktionen. 
Die Geschaftsgebaude der Direktionen unterscheiden sioh von ahn

ichen groBeren Verwaltungsgebii.uden nur in kleineren Einzelheiten. Wie jenen 
gibt man ihnen gern eine leicht auffindbare, wenn angangig vollig freistehende 
Lage an verkehrsreichen StraI3en oder offentlichen Platzen. Von den StraI3en 
scheidet man sie gern durch 5 m breite Vorgii.rten. Die Grundform ist vom Bau
platz abhii.ngig, doch vermeidet man unregelmaBige Formen, weil sie leicht die 
Klarheit des Grundrisses beeintrii.chtigen. 

In der Hauptsache handelt es sich um die Beschaffung einer erheblichen An
zahl groI3er und kleiner Zimmer, die an einer Seite oder zu beiden Seiten von gut 
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zu beleuchtenden Fluren aufgereiht werden. Hierzu treten noch einige groBere 
Raume wie Kasse, Sitzungssaal, Biicherei, Plankammer, Lichtbildaufnahme
raume u. dgl. sowie einige Dienstwohnungen fUr Pfortner, Heizer und ,mehrere 
Bureaudiener, unter Umstanden auch fiir den Direktionsprasidenten, vgl. S. 121. 

Meist bestehen die Gubaude aus einem SockelgeschoB, eicem ErdgeschoB 
und zw~i bis drei Obergeschossen; das SockelgeschoB eIhalt 3,20 bis 3,30 m 
Hohe, das Erdge~choB 4,00 bis 4,30 m, das HauptgeschoB 4,30 bis 4,50 m und 
das zweite und dritte ObergeschoB 4,20 bis 4,30 m; besser ist auch hier 4,50 m 
Hohe. Auf moglichst feuersichere Ausfiihrung, gute Liiftung und Heizung ist 
B<ldacht zu nehmen. 

Um die G:oB.:~ des Gabaudes ~u bestimmen, legt man meist die vorhandene 
Zahl der Beamten usw. zugrunrle, vermehrt um einen Zuschlag von 10 bis 15 
v. H. Bei einem Bestande von 300 Kop
fen z. B. wiirde also ein GJbaude fiir 
330 bis 345 zu errichten sein. 

a) Arbeitszimmer. Die GroBe der 
einzelnen Zimmer ist durchschnitt · 
Hch fiir jeden Beamten auf 12 qm, fiir 
die Mltglieder und Hilfsarhaiter auf 
mindestens 24 his 30 qm, b3sser auf 27 
bis 36 qm zu hemessen; auBerdem sind 
einzelne gl'oB<lre Zimmer von etwa 
40qm vorzusehen fiir Beamte, die groBa 
Mustersammlungen, Pl'Oben, Kart3n u. 
dgl. ausliegen hahen. Die Fenste t'achsen 
fiir diese Raume erhalten 3,00 his 4,00 m 
Abstand, der fiir die sonstigen Raume 
auf 2,65 m ermaBigt werden kann, ein 
MaB, das sich erfahrungsgemaB als aus
reichend fiir Bureauraume und Zeichen

8lJchho/lerei 8 

Abb. llO. Kassenanordnung. 

sale erwiesen hat. Die Zimmer erhalten eine Tiefe von mindestens 5,20 bis 
5,50 m, besser von 5,50 bis 6,30 m. Verbindungstiiren zwischen den einzelnen 
Raumen sind nur ausnahmsweise erfordeIlich. AuBer den Einzelraumen sind 

1 
14<0 

j;""'F'+~ Ren· '<I 8lJchho/lere' A ~ 
donI .. Stahl-

T k/11mltJ· 8IJchhofterei 8 . . . . 
~ PubllklJm 
"f !} Pub/lklJm ;) 

r1M ""f 
~ I 

Eing ng 

Abb. Ill. Kassenanordnung. 

auch Zimmer fiir mehrere Beamte, selten aber fiir mehr als acht, abzuteilen, 
z. B. als Zeichensale, Plankammern. Telegraphenraume, Registraturen usw. 

Die Flure erha ten 2,00 m, besser 2,50 m Breite bei einseitiger, 2,50 m, 
besser 2,80 m Breite bei zweiseitiger Behauung. Hallenartige Erweiterungen 
der Flure, die als Warteraume dienen konnen, sind an geeigneten Stellen er
wiinscht. Es ist zweckmaBig, an den Enden der Flure die Treppenhauser vor
zusehen, weil sie hier besonders wirksame Lichtquellen in der Langsrichtung der 
Flure sind, auch leicht iiherblickt und aufgefunden werden. Die Laufbreite 
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der Treppen ist zu 1,60 bis 2,OOm 
zu wahlen. Die Haupttreppe jst 
so zu legen, daB sie yom Haupt
eingang aus gesehen werden kann. 
Mit Riicksicht auf die Bedeutung 
der Verwaltungsstelle ist die 
Haupttreppe in ansehnlichen Ab
messungen anzulegen und mit 
einer groBeren Eingangsvorhalle 
auszustatten. 

In jedem GeschoB sind Abort
anlagen, getrennt fUr hOhere und 
mittlere, mannliche und weibliche 
Angestellte vorzusehen, in deren 
Vorraumen Wasserzapfstellen mit 
Waschbecken und Ausgiissen an
zuordnen sind. AuBerdem erhalt 
jedes GeschoB Zimmer fiir Bureau
diener und ein l!~ernsprechzjmmer. 
Zur Verbindung der Geschosse 
untereil'allder dienen Aktenauf
ziige mit Handbetrieb innerhalb 
der Bureaudienerzimmer und 
moglichst ein groBerer in eine 
Ne bentreppe einzu bauender Fahr
stuhl mit Kraftantrieb zur Befor
derung schwerer Modellstiicke u. 
dgl. Auch die Anlage eines Per
soneIl_aufzuges in der Nahe der 
Haupttreppe ist erwiinscht. 

If ~ 

1m SockelgeschoB werden 
zur.achst unterg6bracht: Die 
Heizkeller nE bst Kohlenraumen 
und del' Werkstattfiir denHeizer~ 
der Kesselraum mull, urn fur die 
Riicklaufleiturg das notige Ge
fall zu erhalten, tider, meist 
1,5m tiefer, als die iibrigenRaume 
eir. geser kt werden. Ferner ver
legt man ins SockelgeschoB die 
Baume, in denen schwere Ma
schinen oder Pr€ssen aufgestellt 
werden miissen, wie die DlUckerei 
mit ihren Nebenraumen zur Auf
b6wahrur.g der Dl ucksachen, der 
Platten, des Altpapiers, del' Vor
rate, der Kisten und der Pack
gegenFltande. AuBerdem sind im 
SockelgeschoB eine Reihe feuer
sicherer g6wolbter Baume mit 
Wardbrettern vorzusehen zur 
Aufbewahrung der Grundakten, 
Grundstiickspliine und -inven
tarien nebst Zubehorregister, so-
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wie zur Aufbewahrung der aus

~ ------ ."n~-,---------' 
gereihten Kassenbelege und 
-biicher und, wenn notig, auch 
zur Einrichtung einer diebes
sicheren Stahlkammer fUr 
Wertpapiereund Barbestande, 
die durch eine Treppe mit dem 
dariiber liegendenKassenraum 
im ErdgeschoB verbunden 
wird. Auch ist auf die An
lage von Durchfahrten zur 
Ver bind ung der einzelnen HOfe 
mit del StraBe und auf die 
Schaffung geeigneter Rii.ume 

~-=-=~ li~l 

I .... 5.+--+~~~..,...=tI~ t 
~ -r 11 $ 

\ 
I 

\ 

i 

I. 

zum Unterstellen von Kraft
wagen und Fahrradern sowie 
zur Aufbewahrung von Benzin 
Bedacht zu nehmen. Der im 
SockelgeschoB verbleibende 
Raum wird zu Lager- und In
ventarienraumen, zu Wirt
schaftskellern sowie zu Woh
nungen fur den Pfortner, den 
Heizer und mehrere Bureau
diener verwandt. Diese Woh
nungen erhalten etwa 60 qm 
Grundflache; iiber ihre Ein
richtung usw. vgl. S. 109. 

Der Haupteingang erhalt 
eine Vorfahrt und einen gerau
migen Windfang; er muB vom 
Pfortnerzimmer aus iibersehen 
werden konnen. In seiner Nahe 
soll Platz zur Aufbewahrung 
von Fahrradern mit den ent-
sprechenden Gestellen und 
Einrichtungen vorhanden sein. 

T b) Kasse. 1m ErdgeschoB 
sind die I Raume unterzu-

&\ F _ .~ bringen, in denen ein stalker 
I; r- ~ -g offentlicher Verkehr statt-

1· .. p.....li\==+i='f"'''''''''''"~~, ..,..;allt==u~.:~-I ] ] findet, in erster Linie die 
t- ~ ec ~ Kasse. Sie sollieicht auffind-

\ 
l 

t- ~~Q 
t:lc.l.-=-1..:J.J..k",,=lr"~1 lf ~ ~ bar in der Nahe des Haupt-

I 

Jl.SQ 

~ "f '0 einganges oder eines beson
A"": deren Einganges liegen, sehr 

--
gut, moglichst von zweiSeiten, 
wenn notigunter Zuhilfenahme 
von Oberlicht, beleuchtet sein 
und ausreichenden Raum fUr 
den Verkehr des Publikums 
bieten, das hier Geld oder 
Wertpapiere einzuzahlen oder 
abzuheben hat. 
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Die Kasse zerfallt in zwei 
Teile, in den eigentlichen Zahl
raum und in die Buchhalterei; 
zusammen sind in ihr selten mehr 
als - einscblieBlich der Neuaus
zubildenden - dreiBig Beamte 
unterzubringen. Die Bucbhalterei 
zerfallt wiederum in zwei Teile; 
der eine Teil A umfaBt selten 
mehr als zehn Beamte und be
steht aus den Buchhaltern, die 
am Verkehr mit dem Publikum 
beteiligt sind, d. h. die die Be
triebseinnahmen und -ausgaben, 
die Verwahr- und Pfandgclder, 
die Vorschiisse, die Ausgaben auf 
Bau- und Nebenfonds zu ver
buchen haben, wahrend der an
dere Teil B selten mehr als sieb
zehn Beamte umfaBt und aus den 
mit den Abrechnungs- und Re
gistraturgeschaften beauftragten 
Buchhaltern besteht. 

Der Zahlraum, in dem der 
Kassierer, der Kassendiener und 
der Rendant untel'zubringen sind, 
liegt zweckmaBig zwischen den 
beiden Buchhaltereien, damit 
samtliche Buchhalter leicht mit 
dem Rendanten in Verbindung 
treten konnen, aber doch In 

engem ZusammenhJtng miteinan
der bleiben, und dam it dem 
Publikum der Verkehr mit den 
Buchhaltern der Abteilung A 
nicht durch unnotige Wege er
schwert wird. (Abb. 110 u. llI.) 
Jede der beiden Buchhaltereien 
wird zweckmaBig fiirsichineinem 
Raum vereinigt, urn die Dbersicht 
zu erleichtern. Die Buchhalterei 
A soil vom Zahlraum und dem 
Rendantenzimmer aus gut iiber
sehen werden konnen. Wenn es 
zur besseren Raumausnutzung 
wiinschenswert ist, konnen einige 
Buchhalter der Abteilung B in 
der Abteilung A mit unterge
bracht werden, doch vermeidet 
man ihre ganzliche Vereinigung, 
weil die Haufung von mehr als 
zwanzig Beamten in einem Raum 
zu viel Unruhe und Storung 
verursacht. Zur Vermeidung 
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von Gerausch ist der FuBboden 
des Zahlraums und der Buch
haltereien schalldampfend zu be-
legen. 

Die Kassenraume erhalten 
6,00 bis 6,50 m Mindesttiefe; fiir 
gute Liiftung lJ.nd einen Windfang 
zum Abhalten von Zugluft ist zu 
sorgen. 

In dem Zahlraum sind Pulte 
zum Unterschreiben der Quit
tungen usw. und eine Bank fiir 
die Wartenden aufzustellen. Eine 
Schranke, die als Zahltisch aus
gebildet wird, scheidet den Raum 
'fiir den Kassierer ab, der allseitig 
durch etwa 1,80 m hohe Glas
oder Drahtwande abgeschlossen 
wird zum Schutz gegen Entwen
dungen und gegen Zugluft, bei 
der Papiergeld, Zinsscheine usw. 
leicht fortgeweht werden. Der 
Zahltisch soli besonders gut be
leuchtet sein. Neben dem Kas
sierer erhalt der Kassendiener 
einen ebenfalls rechthellenRaum 
zum Zahlen und Verpacken des 
Geldes. Auf der anderen Seite 
des Kassierers liegt leichtzugang
lich fiir die Buchhalter der Raum 
fiir den Rendanten wahrend der 
Zahlstunden, von dem aus er, nur 
durch einen Zahltisch geschieden, 
mit dem Publikum verhandeln 
kann. Zu Besprechungen und 
Erledigung groBerer Arbeiten 
auBerhalb der Zahlstunden er-

1--.. -+-1' f ci halt der Rendant auBerdem ein 
~ 70 abgeschlossenes und geeignet ge-
... 0 
~ .!: legenes Zimmer. In der Buch-

<D halterei A ist dasPublikumdurch 
];; eine Schranke von den Arbeits
.g.f platzen der Beamten abzuhalten, 
~ ~ damit es nicht unbefugte Ein

:±i II blicke in die Biicher und Belega 
~ 0 gewinnt. Diese Schranke wird 
A e zweckmaBig zu kleinen Spinden 
~ mit Fachern fiir Papier, Vor
:: drucke usw. ausgebildet. In den 
:< Buchhaltereien sind auBer den 

Pulten die Schranke fiir die Be
lege aufzustellen. 

Neben dem Kassierer- oder 
dem Kassendienerraum wird die 
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Stahikammer mit feuer- und 
diebessicher gepanzerten Wan
den angeordnet; sie kann auch 
in das UntergeschoB verlegt und 
durch eine Treppe zuganglich 
gemacht werden (vgl. S. 89), 
immer ist aber fiir ausreichendes. 
Tageslicht und gute Liiftung zu 
sorgen. Zu letzterem Zwecke 
ist eine kraftige Gittertiir vor
zusehen, die tagsiiber die Stahl
kammer abschIieBt, wahrend 
der VerschluB sonst durch eine 
eiserne und eine zweite eiserne 
gepanzerte Tiir erfolgt. In der 
Stahlkammer werden Schranke 
mit Stahiblechrolladen zur Auf
bewahrung der Wertpa piere und 
em Geldschrank fiir die Bar
bestande sowie ein KIa pptisch 
mit Stiihien aufgestcllt. 

In der Nahe der Kasse 
ordnet man ein Bureaudiener
zimmer und das Rechnungs
bureau an; ferner die Verwal-
tung der Arbeiterpensionskasse, 
die Kanziei mit der Abferti

I gung, falls sie nicht im obersten 
I GeschoB untergebracht wird, 

wenn angangig aucheingroBeres 
Zimmer zum Abhalten ~on Ver
dingungen. Der verbleibende 
Raum wird zu Arbeitszimmern 
fUr Mitglieder und Hilfsarbeiter 
aufgeteilt. 

1m HauptgeschoB finde1> 
das Zimmer des Prasidenten 
nf;bstVorzimmer von zusammen 
70-80 qm GroBe seinen Platz. 
Moglichst m seiner Nahe ist 
em Warteraum mit kleiner 
Kleiderablage und ein Raum 
fur einen Bureaudiener fur An
meldungen usw. sowie eine 
bE sor dere Abortanlage mit 
Waschbecken ar.zuordnen. An
schlid3er;d an die Prasidenten-
raume legt man die Raume des 
Zf;Iitralbureaus, den Telegra
phensaal ur..d ein Fernsplech
zimmer an; ferner gehoren in 
die Nahe ein Beraturgszlmmer 
von 60-80 qm GloBe und der 
Sitzungssaal. 
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c) Sitzungssaal. Del' Sitzungssaal muB fiir jeden Teilnehmel' etwa 1,50 bis 
1,60 qm Grundflache erhalten. Hierbei ist auf die zu Anfang erwahnte Ver
mehrung der Beamten um · 10-15 v. H. Riicksicht zu nehmen. Die GroBe 
schwankt zwischen 75 und 175 qm, seine Hohe zwischen 5,50 und 7 m. Haufig 
erhalt er seine Lage als bevorzugter Raum in der Mitte des Gebaudes; doch 
wird vielfach auch die Lage an der einen Ecke des Gebaudes gewahlt, was 
vorzuziehen ist, wenn die Prasidentenwohnung in einem dort anschlieBenden 
selbstandigen Nebengebaude untergebracht ist, damit bei Festlichkeiten der 
Sitzungssaal in die Gesellschaftsraume einbezogen werden hnn. 

Der Sitzungssaal erhalt eine einfache, aber seiner Bedeutung wiirdige Aus
stattung. Es empfiehltsich, in die Wandbekleidung einen Biicherschrank einzu bauen 
zur Aufstellung der Verwa1tungs- und Dienstvorschriften, der Streckenplane usw. 

Abb. 117. Direktionsgebiiude in CoIn. (Querschnitt. ) 

Auf dem Beratungstisch sind fiir je zehn Platze etwa ein Klingeldruckknopf 
an langer Schnur zum Herbeirufen der Diener vorzusehen; auch auf die Auf
stellUIig einer Tafel zum Aufhangen von Karten, Planen usw. ist Bedacht zu 
zu nehmen, desgleichen auf gute Liiftung des Saales. In der Nahe des Sitzungs
saales ist eine entsprechend groBe geraumige Kleiderablage mit Abortanlage 
und Wascheinrichtung, fiir die Warmwasserversorgung erwiinscht ist, sowie 
ein Bureaudienerzimmer vorzusehen 

d) Sonstige Riiume und Anlagen. 1m HauptgeschoB ist ferner ein Raum 
zur Abhaltung von Priifungen und Verdingungen sowie zum Unterricht er
wiinscht. Der verbleibende Raum wird zu Zimmern fiir die Mitglieder und 
Hilfsarbeiter, fiir die Linien-Kommission sowie fiir das Zentral-, Betriebs- und 
Verkehrsbureau verwandt. 

Die weiteren Obergeschosse nehmen die iibrigen Zimmer fiir Mitglieder 
und Hilfsarbeiter, das Landmesser- und technische Bureau auf, darunter ein 
oder mehrere Zeichensale bis zu je 8 Kopfen, ferner die Plankammer und die 
Biicherei, je 100-200 qm groB, die Registratur, die Kanzl ei, falls sie nicht 
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bereits im Erdgescholl untergebracht ist, 
und wenn moglich ebenfalls ein 50-70 qm 
grolles Zimmer zum Abhalten von Ver
dingungen, endlich Warte- und Bureau
dienerzimmer wie in den iibrigen Ge
schossen. 

1m Dachgescholl wird zweckmaIlig 
ein Raum fiir einen oder mehrere Ver
vielfaltigungs- oder Pausapparate mit 
einem ofl'enen geraumigen, freien Austritt 
und einem daneb'Emliegenden Spiilraum 
und ein etwa 20 qm groller, 6 m tiefer 
Raum zur Aufnahme von Lichtbildern 
vorgesehen, an den sich der mit Wasser
spiileinrichtung!ln und roter und gelber 
Fensterverglasung versehene Dunkeh·aum 
und ein PlatLenaufbewahrungsraum an
schliellt. Auch die Schaffung von Raumen 
zur Aufbewahrung der bei den Verdin
gungen eingereichten Proben und Muster 
und der bei Bohrungen ermittelten 
Bodenarten usw. ist im Dachboden er
wiinseht. 

Die Zimmer und Flure erhalten meist 
Linoleumbelag. In jedem GeschoB werden 
Feuerloscheinrichtungen vorgesehen. Ob 
elektrische oder Gasbeleuchtung einzu
richten ist, hii.ngt von qen ortlichen Ver
hii.ltnissen abo Jeder Raum erhalt An
schluB an eine Fernsprechhausleitung, die 
Zimmer der Mitglieder und Hilfsarbeiter 
aullerdem Klingeln zum Herheirufen der 
Burea.udiener. Die Ausstattung beschrankt 
sich auf die Beschaffung von Tischen, 
Stiihlen, Schreibpulten, AktenstiLndern 
und -schranken, Waschtischen und Klei
derriegeln Kleiderschranke sind in der 
Regel nicht zu beschaffen1). An den 
Fenstern sind Stabladen oder Sonnen
vorhange vorzusehen. Die Kassenraume 
erhalten eine einbruchsichere Vergitte
rung. Die Heizung erfolgt durch Sam
melheizung, am besten mittels Warm
wasser. 

Die architektonische Ausbildung der 
Direktionsgebaude solI der Bedeutung 
der Behorde angemessen, aber innen 
und aullen frei von Pracht und trppig
keit sein. 

1) Eisenbahn - Nachrichten -Blatt 1908, 
S.428. 
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B. Dienstgebaude del' Amter. 
1. Gescha,ftsraume. 

Wesentlich einfacher sind die Dienstgebaude der Amter. Sie ent
halten Raume fiir den Amtsvorstand, fiir seinen Vertreter, wenn notig fiir 
eirien zweiten Vertreter oder Baumeister, fiir den ersten Bureaubeamten, fiir 
zwei bis vier Sekretare und bei den Betriebsamtern fur ein bis zwei Tech

Abb. 119. Betriebsamtsgebaude in Belzig. 
( Erdgescholl. ) 

Abb. 120. Betriebsamtsgebiiude in Belzig. 
(0 bergescholl.) 

niker und fiir eine Plankammer. 
Hierzu treten Raume fiir Wartende, 
fur den Diener und fiir eine Abort-

Abb. 121. Betriebsamtsgebiiude 
in Belzig. (Querschnitt.) 

Abb. 122. Betriebsamtsgebii.ude in Belzig. (Ansicht.) 
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anlage, wenn moglich auch ein Zimmer zum Abhalten von Priifungen und 
eins £iir auszubildende Baufiihrer oder Assessoren. 

ZweckmiWig ist es, fiir jeden Beamten ein einzelnes Zimmer vorzusehen, 
doch schreibt die Bureauordnung fiir die Amter vor, daB der erste Bureaubeamte 
mit den andern Beamten zusammensitzen SOlll). Die Zimmer fiir den Vorstand, 
seinen Vertreter und den ersten Bureaubeamten sollen moglichst aneinander 
liegen. Das Dienerzimmer solI die Dberwachung des Eingangs gestatten und 
die Fernsprechapparate sowie eine Einrichtung zur Anfertigung von Lichtpausen 
u dgl. erhalten. AIle Zimmer erhalten nur yom Flur aus Zugangstiiren. Die 
Ausstattung der Raume ist die gleiche wie in den Direktionen. 1m Keller 
werden Raume zur Aufbewahrung des Altpapiers vorgesehen (Abb. 119 bis 122). 

Bei der Vereinigung mehrerer Amter in einem Gebauue konnen die Bureau
dienerzimmer, die Plankammer und die Aborte gemeinsam sein. Haufig wird 
dann in den Amtsgebauden ein Unterrichtszimmer vorgesehen. 

GroBere Amtsgebaude erhalten meist Sammelheizung, fiir die im Keller 
die Heiz- und Kohlenraume vorgesehen werden. 

2. Nebenanlagell. 
Meist wird mit den Dienstraumen des Amtes die Wohnung des Vorstandes, 

jedenfalls aber die eines Bureaudieners verbunden, gelegentlich wohl aueh 
andere Dienststellen, Bahnmeistereien und dgl. (Dber die GroBe und 
Ausstattung der Vorstands- und Diererwohnungen vgl. S. 120 u. S. 109.) 
Die Wohnung des Vorstandes wird in der Regel oberhalb der Dienstraume mit 
eigenem Zugang und Treppenhaus angeordnet. In welchem GeschoB die Diener
wohnung anzuordnen ist, hangt von den ortlichen Verhaltnissen abo Sind Woh
nungen im Gebauue, so ist fiir Wirtschaftskeller, Waschkiiche, Bodenraum 
und Trockenboden zu sorgen. 

Die Amtsgebaude sind in einfachen, der Ortlichkeit angemessenen Bau
formen zu gestalten. 

C. Bahnmeistereien. 
Wie die Dienstraume der Amter meist mit den W ohnungen der Vorstande 

in einem Gebaude vereinigt werden, so auch in der Regel die Bahnmeistereien 

Abb. 123. Bahnmeisterei in Hermsdorf. 
(ErdgeschoB. ) 

SI~be Siube Siube .. 

Abb. 124. Bahnmeisterei in Hermsdorf. 
(ObergeschoB.) 

mit den Wohnungen der Bahnmeister. Meist ist flir die Bahnmeistereien nur 
ein etwa 18 qm groBer Raum mit besonderem Zugang, mitunter noch ein zweiter 

1) Vorschriften fiir die Verwaltung der vereinigten prcuJ3ischen und hessischen Staats
eisenbahnen. 1912, S. 371, § 5'. 
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Raum fur eine Schreibhilfe erforderlich. Eine sehr gebrauchliche Anlage ist 
es, anlehnend an die GrundriBmuster der Wohnungen fiir mittlere Beamte 
zweigeschossige Hauser zu errichten, deren oberes GeschoB die Wohnung des 
Bahnmeisters und in einem unmittelbar von auBen zuganglichen Raum des 
unteren Geschosses die Bahnmeisterei aufnimmt, wahrend dessen iibriger 
Teil fiir sich nach der Treppe zu abgeschlossen und zu einer Wohnung fiir 
einen Unierbeamten oder Arbeiter, wofiir immer ein Bediirfnis bestehen wird, 
ausgebaut wird (Abb. 123 und 124). 

D. Bahnwarterbuden. 
Den Bahnmei::;tereien unterstehen fUr die Sicherheit des Betriebes auf der 

freien Strecke die Bahnwarter. Der Aufenthaltsraum fiir den Bahnwarter wird 
gern in die Mitte der von ihm zu iiberwachenden Strecke und moglichst in die 

Abb. 125. Bahnwii.rterbude. 

Nahe wichtiger Wegeiibergange gelegt, damit diese mit iiberwacht werden 
konnen. Dadurch ergibt sich meist eine so abgelegene Lage, daB die Vereinigung 
mit der Dienstwohnung in einem Gebaude nicht zu empfehien ist. Der 
AufenthaItsraum fiir den Bahnwarter (Abb. 125), der heizbar und mit Kochein
richtung fiir den Sommer versehen sein soll, erhalt einen Nebenraum zur Aufhe
wahrung der Gerate fiir die Bahnunterhaltung und -iiberwachung, einen Kohlen
raum und moglichst auch einen Abort nnd einen Aschkasten. Das Gebaude 
wird in etwa 5 m Abstand vom nachsten Gieis so aufgestellt, daB von den Fenstern 
aus ein moglichst groBer Teil der Strecke iibersehen werden kann, in der Regel 
daher in GleishOhe, bei tiefen Einschnitten dagegen meist oben auf den Rand 
der Boschung. 

Handblbllotbek. II. 6. 7 
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IV. Wohlfahrtseinrichtungen. 
A. Aufenthaltsgebaude und Speiseanstalten. 

1. Aufenthalt!'lgebaude. 
Auf nahezu allen Stationen, abgesehen von den ganz kleinen, una auf allen 

groBeren Giiter- und VerschiebebahnhOfen werden Aufenthaltsraume erforder
lich, in denen die Bedierrsteten ihre Arbeitskleidung anlegen und aufbewahren 
konnen, in den Arbeitspausen Schutz gegen die Unbilden der Witte rung finden 
und Gelegenheit haben sich auszuruhen, sich zu waschen und mitgebrachte 
Speisen zu warmen oder zuzubereiten und einzunehmen. Ebenso sind auf 
groBeren Stationen meist Raume fUr den Aufenthalt der Reservemannschaften 
wahrend der Dauer ihrer Bereitschaft notwendig. Die GroBe, namentlich der 
eigentlichen Aufenthaltsraume und Kiichen, hangt sehr von der Dauer des 
Dienstes und der Ruhepausen abo 

Soweit es moglich ist, ordnet man diese Raume in den sonstigen Baulich
keiten an, Z. B. in den Empfangs- oder sonstigen Stationsdienstgebii.uden, in 
den Abfertigungsgebauden der Giiterschuppen oder in Verbindung mit den 
Lokomotivschuppen und Wagenschuppen usw. Nach Moglichkeit vereinigt 
man in einem Gebaude auch die Aufenthaltsraume fUr verschiedene Arbeiter
gruppen wegen der dadurch zu erzielenden Ersparnisse, ebenso die gemein
samen Anlagen, Z. B. Bade- und Abortanlagen. Doch darf darin nicht zu weit 
gegangen werden, weil es zu Unzutraglichkeiten fiihrt, wenn die Wege zu den 
Arbeitsstellen zu groB werden. Die Abkiirzung diesel' Wege muB in erster Linie 
angestrebt werden, selbst wenn dadurch eine groBere Zahl von Gebauden mit 
ihren Nebenanlagen notwendig wird. Wenn auch in einem Gebaude meh
rere Arbeitergruppen vereinigt werden, so scheidet man doch ihre eigentlichen 
Aufenthaltsraume nach del' Art del' Beschaftigurrg und der Stellung, also Z. B. 
die Wagenputzer von den Kohlenladern, von den Wagenmeistern usw. Nach 
Moglichkeit laBt man die Scheidung sich aUch auf die Waschraume, Kleider
ablagen usw. erstrecken, doch konnen sie bei Raummangel auch gemeinschaft
lich benutzt werden. 

Vielfach wurde friiher dem Bediirfnis nach Aufenthaltsraumen durch die 
Aufstellung abgangiger Wagcnkasten entsprochen, doch reichen diese nur fiir 
voriibergehende Zwecke aus!). Sie lassen sich durch bunten Anstrich, iiber
stehende Dacher und dgl. auch ansprechend ausbilden. Der Aufenthalt in ihnen 
ist, namentlich in del' kalten Jahreszeit, wenig angenehm, wenn die eisernen 
Of en iibermaBige Ritze ausstrahlen; die Wagenkasten werden daher allmahlich 
durch feste Gebaude odeI' Raume in solchen ersetzt. (Abb. 126 und 127.) 

In den Aufenthaltsgebauden werden auBer den eigentlichen Aufenthalts
raumen, die einen als Windfarg dienenden Vorraum oder Flur erhalten, Kiichen
raume zum Zubereiten und Warmen del' Speisen, Raume zum Trocknen durch
naBter Kleidungsstiicke und Raume zum Waschen, wohl auch zum Baden, vor
gesehen. Die GloBe des Waschraums ist auf etwa 0,40 qm fUr den Kopf zu be
messen. Der FuBboden wird wasserdicht ausgebildet und erhalt VOl' den Wasch
standen einen Lattenbelag. Die Stande, von denen in der Regel je einer fiir 
5 Mann, in den Werkstatten fUr 2 Mann zu rechnen ist, erhalten etwa 80 cm 
Breite und werden, wenn moglich, mit Zuleitung warmen und kalten Wassers 
versehen. Nicht zu empfehlen sind Kippbecken, weil bei ihnen der Schmelz
iiberzug leicht abspringt und sie auch weniger leicht sauber zu halten sind als 
Waschtroge. Die Hahne sind so anzubringen, daB man sich beim Vorniiber-

1) V gl. Eisenbahn-Nachrichten-Blatt 1905, S. 45. 
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beugen nicht an ihnen stOBt. Die Waschraume erhalten Spiegel und Hand
tuchhalter sowie einige Kleiderhaken. Die Wande der Waschraume werden 
im unteren Teil mit Olfarbe gestrichen; fUr gute Liiftung ist zu sorgen, ebenso 
fiir Heizung im Winter. 

Bei einer klein en Zahl von Arbeitern, etwa bis zu zehn, kann von der An
ordnung besonderer Waschraume abgesehen werden, und es geniigt die Auf
steHung einiger eiserner Waschstander in dem Kiichenraum. Fiir die bei groI3erer 
Arbeiterzahl notwendigen Kiichen werden 0,50 qm etwa fiir den Kop£ an 
Grundflache gerechnet. Der Herd wird moglichst an drei Seiten freistehend 
und bequem zuga!lglich aufgestellt. Die Kiiche erhalt einen Spiiltisch mit 
AbfluBoiInung und einen A"l1sguB sowie moglichst einen Zapfhahn fiir Trink
wasser. Es muB dafUr gesorgt werden, daB jederzeit heiBes Wasser zur Kaffee-

I-
["" 
~ 

Ab. 

~ . 

1 
~a! JiJo-= -. II,ZQ 

O/Jerbougerote /fikhe Aujenfho/trotJm 

0 0 -
~'"',-* l:! Schmiede BrennslQle BelrielJgerof8 Zement 

t1- ~" 
srh/O$$b' 

. Z.3Z ~-. ~11 J_";l1 :'05 

Abb. 126. Aufenthaltsgebiiude in Wild park. 
(Grundril3. ) 

Abb. 127. Aufenthaltsgebiiude in Wild park. 
(Ansicht.) 
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bereitung vorhanden ist. Die Wande werden im unteren Teil mit Olfarbe ge
strichen; fiir gute Liiftung ist zu sorgen. 

Die Trockenraume erhalten moglichst an zwei Seiten Fenster, damit ein 
guter Durchzug erreicht werden kann. Sie werden mit FuBbodenentwasserung 
versehen und miissen gut geheizt werden konnen. An GroBe ist 0,3-0,5 qm 
fUr den Kopf erforderlich. Bei kleinen Verhaltnissen und fUr Giiterbodenarbeiter 
wird ein besonderer Trockenraum in der Regel nicht notwendig werden; hier 
geniigt dann der Vorraum zum Trocknen der Kleidungsstiicke. 

Bei den Aufenthaltsraumen sind etwa 1-1,5 qm GroBe fiir den einzelnen 
Arbei~er zu rechnen, weil meist in den Raumen die Kleiderschranke aufgestellt 
werden. Erfolgt diese Aufstellung in besonderen Raumen, so ist fiir den Schrank 
einschl. Gang 0,60 qm Grundflache zu rechhen, und zwar ist fUr jeden Be
diensteten ein Schrank aufzustellen; fur den Aufenthaltsraum geniigen dann 
0,8-1 qm fiir den Kop£, wobei nur die Zahl der Mannschaften einer Schicht 

7* 
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fUr den gleichzeitigen Aufenthalt in Frage kommt. In den Aufenthaltsraumen 
oder in ihrer Nahe - wie auch in der Nahe jeder dauernden Arbeitsstelle -
sollen Zapfstellen fiir gutes Trinkwasser vorgesehen werden. In den Schranken, 
die verschlieBbar sein miissen, sollen auBer den Speisen und der Arbeitskleidung, 
wenn notig auch, die Reisebedarfsgegenstande (Bettwasche, Dienstanweisungen, 
Pelze, Mantel) untergebracht werden konnen, damit sie nicht jedesmal zum 
Dienst von und nach Haus gebracht werden miissen. Die Schranke, meist 0,5 m 

Speisesool 
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Abb. 128. Speiseanstalt in Darmstadt. 

Abb. 129. Speiseanstalt in Darmstadt. 

Abb. 130. Speiseanstalt in Darmstadt. 
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breit bei 0,45 m Tiefe, erhalten zweckmaBig vorn eine Drahttiir, damit sie aus
liiften konnen. Die Aufenthaltsraume werden ausgestattet mit einfachen festen 
Tischen, Banken mit Riickenlehnen, Papierkorben, Wasserflaschen mit Bechern 
und Speinap£en mit Wasserfiillung. Auch die Aufstellung von gepolsterten 
Pritschen kann in Frage kommen1); sie erhalten 2.0,90 m groBe gepolsterte 
Sprungfederrahmen mit Matratze und Keilkissen in waschbaren Dberziigen. An 
den Wanden empfiehlt sich, um die Raume wohnlich zu gestalten, das Auf-

1) VgI. Eisenbahn·Nachrichten·Blatt 1903, S. 199. 
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hangen von Bildern, Lichtdrucken, Zeichnungen oder Karten; auch fiir Lese
stoff ist durch Auslage von Biichern und Zeitschriften zu sorgen; die Fenster 
erhalten Vorhange zum Schutz gegen die Sonne. Samtliche Einrichtungsstiicke, 
Schranke usw. sind zweckmaJ3ig schon in die Entwurfszeichnungen einzutragen, 
da.mit bei der Lage dar Fenster, Tiiren, Of en usw. auf sie Riicksicht genommen 
werden bnn, weil sich sonst spater leicht Schwierigkeiten bei der Aufstellung 
der Mobel ergeben. Bei groBeren Gebauden sind ferner Kohlenkeller u. dgl., 
unter Umstanden auch Sammelheizungsanlagen vorzusehen. 

2. Speiseanstalten. 
Bei groBeren Bahnhofen sind fiir die Verpflegung der Bediensteten in erster 

Linie die Bahnhofswirtschaften heranzuziehen 1) ; in diesen ist dann ein besonderer 
Raum zu diesem Zwecke vorzusehen. 1st dies nioht moglich, dann werden 
bahneigene Speise- und Erfrischungsanstalten anzulegen sein. Das Bediirfnis 
hierzu tritt hauptsachlich auf Stationen mit zahlreichen Bediensteten und mit 
Welkstattsbetrieben auf, wo die Bediensteten regelmaJ3ig in groBerer Zahl 
zu lii.ngerem Aufenthalt auBerhalb ihrer Hauslichkeit genotigt sind. AuBer 
dem Speisesaal selbst ist ein Raum zum Anwarmen und Warmstellen der mit
gebrachten Speisen, der meist mit durch Dampf geheizten WarmschriLnken 
ausgeriistet ist, eine Kiiche mit Speisenausgabe und die Wohnung des Wirt
schaftleiters vorzusehen. In der Regel werden in ihnen auch besondere Raume 
fiir die Lehrlinge abgeteilt mit getrenntem Zugang. (Abb. 128 bis 130.) Die 
Wirtschaften miissen zur Aufbcwahrung der EBwaren helle, luftige, am besten 
mit Kacheln ausgelegte Raume erhalten mit gut eingerichteten Schranken, 
Wandbrettern und Liiftungsfliigeln mit Drahtgaze in den Fenstern. 

Die Speiseanstalten werden mit Kaffeemaschinen und Selterwassereinrich
tungen ausgeriistet 2). FUr die Selterwasserbereitung wird ein etwa 20 qm 
groBer Raum gebraucht. 1st die Bcschaffung von Kaffeemaschinen nicht an
gezeigt, so muB mindestens siedendes Wasser zur Kaffeebereitung zur Abgabe 
bereit gehalten werden. 

3. Abortanlagen. 
In der Nahe der Aufenthaltsgebaude usw. werden Aborte errichtet. Meist 

werden sie als Gruben- oder Tonnenaborte ausgebildet, weil selten ein AnschluB 
an eine Entwasserungsleitung moglich sein wird. Die Aborte erhalten zweck
maI3ig freistehende Becken mit aufklappbarem, vorn und hinten aufgeschlitztem 
Sitz, die Bediirfnisstande einfache nach vorn geneigte Zementwande und Olgeruch
verschliissen. Die Putzflachen werden aufgerauht um ihr Beschmieren zu ver
hindern. Auf gute Liiftung der Aborte und auf Vorsichtsmallregeln gegen das 
Einfrieren der Leitungen ist zu achten. 

4. Auflere Ausbildung. 
Die auIlere Gestaltung der Aufenthalts- und Abortgebau de solI sich in den 

einfachsten Formen bewegen unter Vel'wendung der ortsiiblichen Baustoffe. 
Wii.hrend fiir grollere Gebaude die Verwendung steiler Dacher zu empfehlen ist, 
in denen Aushilfsraume leicht und zweckmaJ3ig unterge bracht werden konnen, 
geniigen fiir kleine Gebaude flache, weit iiberstehende Diicher, die gleichzeitig 
die Decke bilden, etwa unter Verwendung von Bohlensparren, also unter Fort
fall eines besonderen Dachraumes. 

1) Vgl. Eisenba.hn-Na.chrichten-Blatt 1903, S. 385. 
2) Vgl. Eisenba.hn-Na.chrichlien-Bla.tt 1903, S_ 344. 
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B. Dbernachtungsgebaude. 
1. Allgemeine Anordnung. 

Mit der Zunahme der durchgehenden Ziige, die' auf der ganzen Strecke 
oder ihren groBeren Teilen von denselb~n Bediensteten begleitet werden, hat 
sich das Bediirfnis herausgestellt, fiir diese an den Endpunkten der Begleit
st~ecken Raume zu schaffen, in denen sie iibernachten, um durch ausreichende 
Ruhe gestarkt am nachsten Tage die Riickfahrt antreten zu konnen. Diese 
Raume werden in den tJbernachtungsgebauden mit allen fiir die Erholung 
notigen Einrichtungen vereinigt. 

Ein Haupterfordernis der tJbernachtungsgebaude ist, daB sie den Beamten 
auch wirklich Ruhe bieten. und sie ihnen nicht durch gerauschvolle Lage, durch 
zu groBe Ritze oder Kii,lte beeintrachtigen. 

Wenn auch der Bauplatz meist auf bahneigenem Gelande up.d in der Nahe 
der Aufstellpunkte der von den Bediensteten begleiteten Lokomotiven und 
Ziige gewahlt werden muB, so wird man doch bestrebt sein miissen, eine freie 
ruhige Lage zu gewinnen, fern von Verschiebegleisen, auf denen haufig auch 
wahrend der Nacht das gerauschvolle Zusammensetzen der Ziige nicht auf
hort. Weniger storend wird der regelma.6ige Zugverkehr empfunden, der sich 
meist auf eine geringe Zahl von durchfahrenden Ziigen beschrankt. 

Auch ist darauf zu sehen, daB die Bediensteten das Gabaude erreichen 
konnen, ohne GIeise iiberschreiten zu miissen; wenn notig, sind dazu die'Gleise 
zu iiberbriicken. 

Die Gebaude sollen in freundlicher Umgebung, moglichst in Garten, und in 
der landesiiblichen Bauweise errichtet werden. Die Ausfiihrung in Fachwerk 
ist daher nicht ausgeschlossen, im allgemeinen wird sich indessen Massivbau 
als Putz- oder Ziegelrohbau empfehlen. Es muB aber alles langweilig Niichterne 
und AbstoBende vermieden werden; vielmehr solI das AuBere einen freund
lichen Eindruck erwecken. 

Auch innen sollen die Gebaude einen freundlichen Eindruck gewahren, 
wozu helle Anstriche und geschickte Farbengebung viel beizutragen vermogen. 
An den Stellen, wo die Betten stehen, Kleiderrechen und Waschstander ange
bracht sind, ebenso in den Baderaumen erhalten die Wande Olfarbenanstrich, 
der sich durch Abwaschen leicht sauber halten laBt. 

2. Bauliche Einzelheiten. 
Die Treppen, die reeht hell beleuchtet sein sollen, ordnet man zweckmaBig 

in der Mitte der Gebaude an, urn die Wege abzukiirzen. Der Zugang erfolgt durch 
einen Windfang, und der AbschluB eines jeden Geschosses vom Treppenhaus 
zur Abdampfung der Gerausche durch eine GIaswand. Aus dem gleichen Grunde 
belegt man die Treppenstufen und -absatze mit schalldampfendem Linoleum 
oder dgl. Die Treppenhauser erhalten 2,30-2,50 m Breite; sie werden wie die 
Tteppen selbst feuersicher ausgefiihrt, wobei bemerkt sei, daB Granit und ahn
liche Natursteine nicht als feuersieher gelten, weil sie im Feuer springen. Die 
Stufen erhalten am besten 16: 32 em aIs Steigungsverhaltnis, jedenfalls keine 
groBere Hohe als 18 em. 

Vielfach werden auch die Zwisehendeeken massiv ausgefiihrt, wobei aber 
besondere SieherheitsmaBregeln gegen die Hellhorigkeit der Decken zu ergreifen 
sind, z. B. dureh Aufbringen einer 4-5 em hohen Sandschicht auf die Decke 
unter dem Estrich. 

Lange Flure sind'immer feuersicher zu iiberwOlben. Die Flure macht man 
nieht unter 1,25-1,50 m breit und belegt sie zur Schalldampfung mit Linoleum. 
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Die auf den Flur miindenden Tiiren diirfen nicht nach diesem zu aufschlagen, 
weil sie ihn sonst leicht versperren. 

Die Waschraume, Baderaume, Trockenraume und Kiichen erhalten FuB
bOden mit wasserdichtem Belag aus Platten, Asphalt oder Zementestrich. In 
den Wasch-, Bade- und Trockenraumen haben sich auch FuBbOden aus Zink
blechbekleidung mit aufgelegten Lattengittern als zweckmaBig erwiesen. Dar
artige Roste aus eichenen Latten, die durch Messingschrauben verbunden sind, 
empfehlen sich stets in den Wasch- und Baderaumen, wenigstens in 1 m Breite 
vor den Wannen und Waschstandern. AuBerdem erhalten diese Raume FuB
bodenentwasserungen und einen etwa 15 cm hohen ausgerundeten, hohlkehlen
artigen AnschluB an die Wande. 

3. Groi3e und GrundrH3ausbildung. 
Die GroBe der Vbernachtungsgebaude hiingt hauptsachlich von der An

zahl der erforderlichen Betten ab, bei deren Ermittlung davon ausgegangen 
werden sollte, daB zwischen je zwei Benutzungen desselben Bettes durch ver
schiedene Bedienstete mindestens vier Stunden Pause liegen, urn Bett und Raum 
gut liiften zu konnen. 

Auf Erweiterungsfahigkeit der Gebaude ist Bedacht zu nehmen. Auch bei 
der A-nordnung des Daches ist hierauf zu achten und daher zweckmaBig ein 
hohes Dach zu wahlen, damit bei Bedarf der Dachboden leicht zu Aushilf-Schlaf
raumen ausgebaut werden kann. 

1m allgemeinen erhalten die Gabaude auBer dem Keller und dem Erd
geschoB nur ein ObergeschoB, jedoch sind bei beschranktem oder teurem Bau
platz, hei kostspieliger GriinduIlg wie bei groBeren Gebauden iiberhaupt mehrere 
Obergeschosse vorzusehen. Man schrankt die Anzahl der Obargeschosse mog
lichst ein, urn das Gerausch zu vermindern, doch bastehen bei entsprechender 
GrundriBanordnung keine wesentlichen Bedenken gegen die An~rdnung mehrerer 
o bergeschosse. 

Bei der GrundriBbildung ist darauf zu achten, daB samtliche Raume, min
destens aber die Schlafzimmer, unmittelbar zuganglich von den Fluren sind. 
1m iibrigen ist davon auszugehen, daB aUe gemeinschaftlich zu benutzenden 
Raume moglichst in die Nahe der Haupttreppe gelegt werden, die Schlafraume 
dagegen von ihr ab eine ruhige Lage, wenn angangig, nach Osten erhalten. 
Der Kleiderablege- und -tIOckenraum solI neben dem Hauptzugang liegen, 
ebenso die Stube oder Wohnung des Hauswartes. Fiir letztere ist ein eigener 
Zugang und Abort vorzusehen. Ein weiterer besonderer Zugang empfiehlt 
sich auch zum Kohlenkeller und - bei Sammelheizungen - zum Heizraum, 
damit die Asche leicht herausgebracht wenden kann. 

Kann der Kohlenkeller keinen eigenen Zugang von auBen erhalten, so ist 
wenigstens ein 1 qm groBer Kohleneinwurfschacht vorzusehen. Zweckmii.Big 
liegt neben dem Kohlenraum der Kesselraum einer etwaigen Sammelheizung, 
der wegen der Riicklaufleitungen etwa 1-1,5 m tiefer eingesenkt werden 
muB. 1m Kesselraum ordnet man auch den Behalter fiir die Warmwasser
versorgung der Wasch- und Baderaume und Kiichen an, und zwar so, daB er 
im Winter durch eine Heiz'schlange von der Sammelheizung aus geheizt wird, 
im Sommer aber durch eine eigene Gas- oder Kohlemeuerung. 

ZweckmaBig sieht man neben dem Heizraum eine kleine Werkstatte 
:fiir den Heizer vor. 

Weiter findet im KellergeschoB ein Wirtschaftskeller fiir den Hauswart 
seinen Platz. 1st das GeschoB hell, trocken und gut zu liiften, so konnen in ihm 
auch Wasche, Mobel usw. aufbewahrt und die Waschkiiche und die Rollkammer 
untergebracht werden, wenn man nicht vorzieht, diese im DachgeschoB anzu-
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legen. Die Badeanlagen werden im Keller angeordnet, wenn notig, unter 
Tieferlegung seiner Sohle, um die fiir Brausebader etwa notwendige etwas 
groBere Hohe zu gewinnen. Brausebader verdienen in Vbernachtungsgebauden 
im allgemeinen den Vorzug vor Wannenbadern, weil es sich hier mpist mehr 
urn eine Erfrischung als urn eine griindliche Reinigung handeln wird. Man kann 
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Abb. 131. 
Brausezelle. 

fiir 10 Mann einen Brausestand rechnen. Die Badezellen 
sollen 1,20 m breit und 2 m lang sein (Abb. 131). Der 
Ankleideraum ist durch eine einfache Schutzwar.d von etwa 
halber Zellenbreite vom Brauseraum abzutrennen. Der 
FuBboden im Brauseraum ist 5 cm tiefer zu legen wie im 
Ankleideraum und mit einem Lattenrost zu versehen. Zur 
Verminderung der Anlagekosten sind die einzeInen Zellen 
durch Rabitzwande voneinander und vom Flur zu trennen. 
Damit der Flur ausreichendes Licht erhalt, sind die Wande 
am Flur nicht iiber 2,20 m Hohe auszufiihren. Da jedoch 
in viel benutzten Badezellen Olfarbenanstrich nicht lar.ge 
halt, ist es fiir die Dauer billiger und richtiger, helle 
Fliesen oder glasierte Steine flir die Bekleidung der Wande 
zu gebrauchen. 

Der Ankleideraum ist in einfacher, zweckentsprechender Weise mit einer 
Bank, einem Spiegel mit Wandbrett, mehreren kl'aitigen Kleiderhaken, einem 
Stiefelknecht ur:d einer Kokosmatte auszustatten. 

AuBer den Brausebadern empfiehlt es sich, auch mehrere Wannenbader, etwa 
den vierten bis fiinften Teil jener, eir.zurichten. Die Zellen fur die Wannenbader er
halten 1,80-2 m Breite bei 2 m Tiefe. Die Wannen werden am besten aus 
GuBeisen mit innerem Schmelziiberzug gefertigt; Zinkbadewannen haben sich 
nicht bewahrt, weil sie leicht verbeult werden und sich verbiegen. Die Aus
stattung der Wannenbader ist die gleiche wie die der Brausebader. Vor den 
Wannen empfiehlt es sich einen Lattenrost von 1 qm GroBe anzuordnen. 

Auch Trockenraume konnen im Keller angelegt werden, wenn er hell 
und luftig ist, und wenn sie leicht vom Hauseingang aus zu erreichen sind. Die 
Trockenraume erhalten zweckmaBig eine solche Lage, daB sie gut durchliiftet 
werden konnen, z. B. an Gebaudeecken mit Fenstern nach zwei verschiedenen 
Seiten. Sie werden mit kraftigen Standern, an denen die Kleidungsstiicke zum 
Trocknen aufgehangt werden konnen, und mit Of en ausgeriistet und mit FuB
bodenentwasserung versehen. Moist ist es zweckmaBiger, die Trockenraume, die 
gleichzeitig als Kleiderablagen dienen, im ErdgeschoB anzuordnen. 1m Erd
geschoB erhalt auch die Stube des Hauswartes, bei groBen Vbernachtungsgebauden 
seine Dienstwohnung ihren Platz. Die W ohnung solI durch eine Tiir im Flur 
oder Treppenhaus mit den iibrigen Raumen des Vbernachtungsgebaudes in 
Verbindung stehen, damit der Hauswart jederzeit leicht herbeigerufen werden 
kann. In der Nahe dieser Tiir wird die Hausordnung und eine Tafel aufgehangt, 
auf der die Zeiten verzeichnet sind, zu denen die einzelnen Leute durch den 
Hauswart geweckt zu werden wiinschen. 

1m ErdgeschoB findet auch der Raum fiir Wasche seinen Platz, soweit ein 
solcher iiberhaupt erforderlich ist, weil vielfach die Bediensteten ihre eigenen 
Bett- und Handtiicher mitbringen. 

Bei kleinen (bill zu 30 Betten) und mittleren (bis zu 50 Betten) Gebauden 
werden im Erdgescholl auch die fiir aIle Besucher gemeinsamen Raume vorgesehen, 
der Aufenthaltsraum, die Kiiche und der Waschraum. Diese Raume werden in 
der gleichen Weise wie in den Aufenthaltsgebauden (vgl. S. 98 u. 99) ausgestattet. 

Wenn es bei geniigender Wasserspiilung oder bei Anwendung von Olgeruch
verschliissen unbedenklich ist, werden im ErdgeschoB auch Bediirfnisstande 
vorgesehen, flir je 10 Mann in der Regel ein Stand. 
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Der verbleibende Raum des Erdgeschosses wird zu Schlafraumen eingerichtet 
(Abb.132-134). Die Betten sind 1,95 X 0,85 bis 2 X 0,90 m groB und bestehen 
in einfachen eisernen Gestellen mit elastischem Boden, einer ein- oder dreiteiligen 
Auflegematratze, einem Keilkissen und einem Kopfkissen, samtlich mit Seegras-, 
Indiafaser- oder ahn-
licher Fiillung, und 
zwei wollenen Dl>k
ken, aber nicht mit 
einlegbarer Feder
matratze. 1st die 
Bettstelle mit ver
stellbarer Einrich
tung zur Kopfer
hohu:hg versehen, so 
falIt das Keilkissen 
fort. 

Die Betten sollen 
auch bei Inn"ehaltung 
ein€sAbstandes nicht 
ne beneinander, son
dern hintereinander 
aufgestellt werden; 
die Lage der Fenster 
und Tiiren ist ab
hangig von der Stel
lung der Betten, die 
seitlich von ihnen 
angeo'rdnet werden 
miissen, damit die 
Betten nicht von Zug
wind getroffen wer
den. 

In den Schlafrau
men vermeidet man 
Gasleitungen wegen 
der m;t ihrem Un
dichtwerden verbun
denen Gefahr und 
zieht elektrisches 
oder Petroleumlicht 
vor. Die Ausstattung 
besteht in Stiihlen, 
einem Spiegel, einem 
Stiefelknecht, je zwei 
bis drei Kleiderhaken 
fiir jedes Bett, einer 
Wasserkanne mit Be
chern, einem Spei
napf mit Wasserfiil

Abb. 132. LJberoachtungsgebiiude in Wustermark. (KellergeschoB.) 

Abb. 133. Ubernachtungsgebaude in Wustermark. (ErdgeschoB.) 

lung, einem Kohlen- Abb. 134. Uberoachtungsgeba.udein Wustermark. (Oberge8~hoJl.) 
kasten mit Schaufel 
bei Ofenheizung und einem Nachtgeschirr fiir jedes Bett, wenn in dem betreffen
den GeschoB keine Bediirfni~stande vorhanden sind. Werden Nachtgeschirre 
notwendig, so empfiehlt es sich wegen des liblen Geruches nicht, sie offen hin-
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zustellen; besser ist es, hierfiir kleine Nachtschrankchen zu beschaffen. Die 
Tiiren der Schlafraume erhalten Klappschilder, aus denen zu ersehen ist, ob 
die Raume belegt oder frei sind, auBerdem Nummerntafeln und Aufschriften 
mit der Angabe der Mannschaft, fUr die das betreffende Zimmer bestimmt ist. 

Fiir die Lokomotivmannschaften sind die Schlafraume stets als kleinere 
Zimmer mit zwei Betten (fiir je eine Mannschaft, bestehend aus Lokomotiv
fiihrer und Heizer) auszubilden; ebenso ist dem Zugfiihrer und dem Pack
meister oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, dem altesten Zugbeamten 
zusammen ein besonderes Zimmer zu iiberweisen. Fiir die iibrigen Wagen
mannschaften, meist vier bis sechs Leute. sind die Schlafraume so einzurichten, 
daB eine Zugmannschaft stets fUr sich in einem Schlafraum untergebracht 
wird. Es ist wichtig, darauf zu achten, weil boi Unterbringung mehrerer 
Mannschaften oder einer groBeren Bettenzahl in einem Zimmer die Schlafenden 
bei dem fortwahrenden Kommen und Gehen anderer Bediensteter haufig ge
stort werden wiirden und ihre Ruhezeit nicht ausnutzen konnten. Schlafraume 
mit weniger als 2 Betten sind, weil unwirtschaftlich, zu vermeiden; Raume mit 
ungerader Bettenzahl sind in d\}r Regel fiir die Personale nicht erforderlich. 

Soweit das ErdgeschoB nicht zur Unterbringung der Betten ausreicht, 
werden sie in einem oder zwei Obergeschossen verteilt. In jedem ObergeschoB 
ordnet man je einen Waschraum, Bediirfnisstande und einen unter VerschluB 
stehenden Abort fiir Krankheitsfalle an. Auch die Anlage besonderer Aufenthalts
raume nebst Kiichen, wohl auch eigener Kleiderablagen, Wasche- und Hauswart
raume in jedem GeschoB kann - besonders bei groBen Vbernachtungsgebauden 
(iiber 50 Betten) - in Frage kommen, weil dadurch das Laufen im Gebaude 
und Treppenhaus eingeschrankt und somit groBere Ruhe und Stille erzielt wird. 

Bei kleineren Vbernachtungsgebauden wird dagegen sogar haufig von einem 
besonderen Aufenthaltsraum, einem Hauswartraum und von der Einriqhtung 
von Baderaumen iiberhaupt ganzlich abgesehen werden konnen. 

Das DachgeschoB dient zur Aufbewahrung von Kleidungsstiicken, Pelzen 
und Wasche und als Trockenboden, wohl auch zur Unterbringung der Wasch
kiiche mit Rollkammer und zu Aushilfsschlafraumen. 

4. Raumermittlung. 
Es iet zweckmaBig, den BedaIf an Raum fiir die vel"schiedenen Arten der 

zu schaffenden Zimmer auf je ein Bett zu berechnen, weil bei jedem Entwurf 
zunachst immer von der Zahl der unterzubringenden Betten auszugehen sein 
wird (vgl. S. 103). 

Der auf das Bett entfallende Rauminhalt solI betragen: 
bei Schlafraumen mit 2 bis 4 Betten nicht mehr als 15 cbm, 
bei Schlafraumen mit 6 und mehr Betten nicht mehr als 13 cbm. 

1m allgemeinen wird es zweckmaBig sein, die Tiefe der Schlafraume zu 5 m 
und ihre lichte Hohe zu 3 m anzunehmen. 5 m Tiefe sind erwiinscht, damit 
zwei Betten hintereinander und auBerdem der Of en an einer Wand etcheD konnen. 
1st Sammelheizung vorhanden und werden die Heizkorper, was zW6ckmaBig ist, 
in den Fensternischen angebracht, so geniigt eine Tiefe von 4,10 m zur Auf
steUung der Betten. Fiir kleine Schlafraume erscheint auch eine lichte Hohe 
von 2,80 m als ausreichend. 

Danach ergeben sich als llotwendige Raumbreiten bei 3 m Hohe und 5 m 
Tiafe 

fiir 2 Betten 2 m 
,,4 " 4m 
,,6 " 5,2 m 
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bei 2,80 m Hohe und 4,10 m Tiefe 
fiir 2 Betten 2,61 m 
,,4 " 5,22" 
,,6 " 6,79" 

Die groBcre Raumbreite ist fiir die Aufstellung der auBer den Betten erforder
lichen Mohel sehr erwiinscht. 

Die GroBe der Nebenraume ist so zu bemessen, daB an Grundflache fiir 
das Bett entfallen fUr 

Aufenthaltsraum etwa. 
Kiiche 
Waschraum ... 
Trockenraum 
Raum fiir Wasche 
Baderaum . 

· .. 0,60 qm 
· 0,3--0,60 " 
· 0,3--0,40 " 
· .. 0,50 " 
· . . 0,30 " 
0,30--0,40 " 

5. Heizung und Liiftung. 
1m allgemeinen ist Ofenheizung anzuordnen, nur fiir groBe Gebaude sind 

Sammelheizungen, die auch die notige Warme fiir die Trockenraume zu liefern 
haben, vorzusehen. Auch bei mittleren Gebauden ist Sammelheizung erwiinscht 
wegen der einfachen Bedienung, und weil die Of en iibermaBig Raum von der 
beschrankten Grundflache der Zimmer fortnehmen. Bei der Berechnung der 
Sammelheizung ist fiir die einzelnen Raume an Warmebedarf zu fordern: 200 C 
fiir Aufenthalts- und Vbernachtungsraume, 250 C fiir Bade- und Waschraume, 
30 0 C fiir Trockenraume und 15 0 C fiir Flure und Treppenhauser. Die 
Sammelheizung kann im Winter fiir die Warmwasserversorgung der Bade-, 
Wasch- und Kiichenraume nutzbar gemacht werden. Die Hdzkorper werden 
zweckmaBig in den Fensternischen, und zwar nicht auf FiiBen, sondern 
auf Stiitzeisen an der Wand befestigt, damit der FuBboden unter ihnen 
gut gereinigt werden kann. Zur groBeren Sauberhaltung werden die Heiz
korper nicht vcrkleidet, die Wandflachen hinter ihnen wohl auch mit Fliesen be
kleidet. Unter den verschiedenen Heizungsarten ist Niederdruckdampf- oder 
Warmwasserheizung mit ununterbroehenem Betrieb am geeignetsten. 

Soweit die gewohnliche Liiftung, z. B. mit Glasladen in den Fenstern, nieht 
geniigt, sind Liiftungseinriehtungen einfachster Art vorzusehen, indem man 
frisehe Luft durch Rohre in den Fensterpfeilern zustromen und die verbiauehte 
Luft mittels einzelner, in den Flurwanden anzulegender Dunstabziige durch 
den Dachraum entweiehen laBt. Bei dieser Anlage ist darauf zu aehten, daB 
die Zufiihrungsrohre leieht und dicht abgesehlossen werden konnen, um Klagen 
tiber zu groBe Abkiihlung im Winter zu vermeiden. Die Dunstabziige werden 
14 X 20 em groB gemaeht und zweekmaBig 30 em iiber Daeh gefiihrt. 

6. Abortanlage. 
Die Aborte werden am besten in besonderen, gut zu liiftenden Gebauden 

untergebracht, die dureh einen Gang mit dem Hauptgebaude verbunden werden, 
damit sie auch im Winter oder bei Naeht und sehleehtem Wetter bequem zu
,ganglieh sind. Der Verbindungsgang muB gut zu liiften sein. Bei mittleren 
und groBeren Vbernachtungsgebauden wird in jedem GeschoB ein unter Ver
ElehluB stehender Abort fiir Krankheitsfalle einzurjchten sein. Die Anzahl der 
Aborte riehtet sich naeh der Bettenanzahl; in der Regel wird fiir je 10-15 Betten 
ein Abortsitz und ein Bediirfnisstand von 80 cm Breite gereehnet werden konnen. 
Die Bediirfnisstande werden in Zement ausgefiihrt, wobei die Wand naeh vorn
tiber geneigt wird, damit der Harn leieht ablauft, und erhalten Olgeruehversehliisse; 
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die Aborte, je nach Ortsgebrauch als Gruben- oder Tonnenaborte ausgebildet, er
halten bei 0,80 m Mindestbreite 1,20 m Mindesttiefe. Fiir gute Liiftung der 
Abortzellen, die reichlich Licht erhalten miissen, und der Gruben oder Tonnen
raume sowie der Fallrohrleitungen ist besonders zu sorgen. Zur Entseuchung 
der Abortanlagen ist die Anwendung von Torfstreuvorrichtungen empfehlens
wert. Die Aborte selbst werden zweckmaBig, damit niemand auf den Sitzen 
sich hinstellen kann, als freistehende Becken mit schmalem Holzrand aus
gebildet und der Holzrand zum Schutz gegen Verunreinigung vorn 12 em und 
hinten 20 em breit ausgeschnitten und aufklappbar eingerichtet. 

C. Schlafhauser und Ledigenheime. 
Sehr ahnliche Anlagen wie rue Vbernachtungsgebaude sind rue Schlafhauser; 

sie werden in industriereichen Gegenden auf geeigneten BahnhOfen fiir Leute 
errichtet, rue aus entfernten Ortschaften, in denen sie Haus und Hof besitzen 
und mit ihren Angehorigen etwas Landwirtschaft betreibcn, am Montag zur 
Arbeit kommen, von der sie a.m Sonnabend in ihr Heim zuriickkehren. Statt 
der vielen kleinen Schlafraume kommen aber in diesem Fall groBere Zimmer 
oder Schlafsale haufig zur Unterbringung in Frage. 

Auch die Unterkunftsraume fiir unverheiatete Arbeiter, die Lerugen
heime, diirften hierher zu rechnen sein (Abb. 135 u. 136). Sie werden mit einfachen 
Mobeln ausgestattet. Die Bewirtschaftung wird dem Hausverwalter iiber
tragen1) . 

Die Ledigenheime bieten den Vorteil, daB im Fall eines plOtzlichen Be
diirfnisses stets ein Stamm geschuJter Arbeiter zur Stelle ist. Sie werden haupt
sachlich auf groBeren, abgelegenen Giiter- oder VerschiebebahnhOfen an solchen 
Orten errichtet, die wegen ihrer raschen 
Entwicklung an Wohnungsmangel lei
den2). 

D. Dienstwohnungen. 
1. Fiir Arbeiter, untere und 

mittlere Beamte. 
a) Allgemeines. Fiir die Dienst

wohnungeI]. der preuBisch -hessischen 
Eisenbahngemeinschaft bestehen eine 
Reihe von Vorschriften 3). Hiernach 
soIl die GroBe einer Arbeiterwohnung 
ohne Flure, Aborte und Dachkammern 
mindestens 28,5 qm betragen, wahrend 
die W ohnungen fiir untere Beamte bis 
zu 60 qm, fur solche in gehobener 
Stellung bis zu 70 qm, fiir mittlere 
Beamte bis zu 100 qm und fur Ober
ba.hnhofsvorsteher und Oberbahnmei
ster bis zu 115 qm groB sein und aus 
je 3 bis 4 und 4 bis 5 Raumen bestehen 
konnen. Bei der Bestimmung der 
Zahl der Raume ist auBer den person-

1) Eisenbahn-Nachrichten-Blatt 1902, S. 46. 

Abb. 137. Einfamilien-Doppelhaus 
fur Unterbeamte. 

2) Eisenbahn-Nachrichten-Blatt 1906, S. 166. 
3) Eisenbahn-Verordnungs-Blatt 1906, S. 490-515. 
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lichen Verhaltnissen der betreffenden Beamten darauf zuachten, daB die bau
polizeilichen Vorschriften, die mitunter Bestimmungen iiber MindestgroBe oder 

-breite enthalten, beriicksichtigt 
m werden. Beispiele fiir die Aufteilung 

der verfiigbaren Flache zeigen die 
fruheren GrundriBmuster, die ffir 
Unterbeamte 45 q m, ffir mittlere Be
amte 68 qm WohnungsgroBe vor
sahen (Abb. 137 bis 149). Anzu-

~ stl eben ist, daB Eltern und groBere, 

Abb. 138. Reihenhaus fur Unterbeamte. 

Abb. 140. Vierfamilienhaus fur 
Unterbeamte. 

dem Kindesalter entwachsene Kna
ben und Madchen getrennte Schlaf-

--=--=--- . -
, 0 5 "m. 
! Il ' ,!!! , 

Abb. 139. Reihenhaus fiir Unterbeamte. 

Abb. 141. Vierfamilienhaus fur 
Unterbeamte. 

raume erhalten, und daB den Beamten, die vielfach Nachtdienst haben, am 
Tage ein abgesonderter Schlafraum zur Verfiigung steht. Haufig wird dem nur 
durch Rinzunahme von Bodenkammern entsprochen werden konnen. 

Die lichte Rohe der Wohnungen fiir mittlere Beamte solI 3 m, die der iibrigen 
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2,80 m sein. Auch dieses MaB wird von den baupolizrilichen Vorschriften be
einfiuBt, die gelegentlich eine groBere lichte GeschoBhohe vorschreiben. In 
diesem Falle soil die ErmaJ3igung auf 2,80 m nachgesucht werden weil die 
Mehrhohe eine Erhohung der Baukosten ohne zwingende Veranlassung bedingt. 

Aile Wohnraume einschlieBlich der Dachkammern sollen heizbar sein. Urn 

Abb. 142. Vierfamilienhaus fur 
Unterbeamte. 

zwei .J3etten hintereinander aufstel
len zu konnen, erhalten die Wohn
raume 4,10 m Mindesttiefe. Zweck
maJ3ig wird die Stellung der Betten 
und das Aufschlagen der Tiiren in 

Abb. 143. Einfamilien-Doppelhaus 
ftir mittlere Beamte. 

Abb. 144. Einfamilien-Doppelhaus ftir mittlere Beamte. 

die Entwurfszeichnungen eingetragen, da dies fiir die Ausbildung des Grund
risses, auch bezuglich der Anlage der Fenster, von einschneidender Bedeutung ist. 

b) Bauliche Einzelheiten. Die FuBboden der W ohnraume der mittleren 
Beamten durfen mit Olfarbenanstrich und Lackiiberzug versehen werden. 
In den Dienstwohnungen der unteren Beamten sind dagegen die FuBboden 
mit heiBem Leinol, geeignetenfalls unter Zusatz von Farbe, zu tranken1 ). In 
Mietwohnhausern konnen auch die W ohnungen fur Unterbeamte und Arbeiter 
FuBbodenanstrich erhalten. Dagegen ist in allen Wohnungen das Masern oder 

1) Eisenbahn-Nac!J+ichten-Blatt 1902, S. 546. 
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parkettahnliche Streichen der FuBbOden unzulassig 1). Auch einfarhiges Linoleum 
darf aufgehracht werden, wenn eine ebene, moglichst gleichformige und unver
anderliche Unterlage, z. B. bei massivem FuBboden, in Frage kommt 2). 

Die Wande .werden mit Leimfarbe gestrichen, oder in vollig ausgetrockneten 
W ohnungen und Neubauten tapeziert. Untere Borden zum AbschluB an 
den Scheuerleisten sind nicht zulassig, wohl aber zum AbschluB gegen einen 

Abb. 145. VierfamHien
haus fiir mittlere 

Beamte. 

etwa vorhandenen Olfarbenanstrich der unteren Wandteile. In Raumen mit 
feuchten Wanden und an solchen Orten, in denen es an geeigneten Handwerkern 
fehlt, ist das Tapezieren zu unterlassen. 

·1 
~ 

.. - .... '---.-",j ............... r.--c ____ ..... _ .... i 

Abb.146. 
Vierfamilienhaus f iir 

mittlere Beamte. 

Zu jedem Wohnraum muB eine 0,90m breite Tiir (im Futter, also 1,00 m im 
Mauerwerk gemessen) zum Hineinbringen groBerer Mobelstiicke fiihren. Sonstige 
Verbindungstiiren werden zweckmaBig - um Wandflache zum Aufstellen der 
Mobel zu gewinnen - auf 0,70 m Breite eingeschrankt. Die Tiirklinken sind 

1) Finanzordnung der preuBischen Staatseisenbahnan, Tail XII, Abschnitt A, Ziffer 89. 
2) Ebenda. Ziffer 96. 
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weit genug vom Rahmen und von der Leibung anzuordnen, daB die Finger 
nicht gekiemmt werden. 

Bei den Fenstern sind ungewohnliche Breiten zu vermeiden, damit die 
Wohnungsinhaber nicht zu unnotigen Kosten fiir die Beilcllaffung der Vor
hange gezwungen werden. Breiten von 0,92 an bis 1,18 m genugen meist, oft 
schon 0,70 m. In der Regel soil die Fensterflache l/S bis 1/7 der ZimmerfIache 
betragen. Auch die Dachkammern sollen senkrechte Fensterflachen erhalten. 

~ .. _______ ~H ________ ~ 

Abb. 149. Vierfamilienhaus 
fiir mittlere Beamte. 

Die Fensterfliigel erhalten Sprossenteilungen 
wegen der billigeren Unterhaltung der 

Abb. 148. Vierfamilienhaus fiir mittlere 
Beamte. 

Scheiben, doch sind zu kleine Teilungen zu vermeiden, weil sie die Reinigung 
der Fenster erschweren. 

Zum Schutz gegen Sonne diirfen Rolladen, Stabvorhange usw. beschafft 
werden1), ebenso Fensterladen zum Schutze der im ErdgeschoB belegenen Woh
nungen gegen Einbruch2) oder bei Mietwohnhausern um des besseren Aus
sehens halber3). Die Fensterladen mussen vom Zimmer aus, auch bei starkem 
Wind, leicht geoffnet oder geschlossen und festgestellt werden konnen. Bei den 
Rolladen ist dafiir zu sorgen, daB die Kasten, in denen sie sich aufwickeln, ober
halb der Fenster Platz haben, damit sie nicht die Lichteinfallflache beein
trachtigen. 

In kalten oder stiirmischen Gegenden ordnet man Doppelfenster an, wenig
stens fiir die W ohnraume, wahrend in Kuchen im allgemeinen immer einfacho 
Fenster genugen4). Die Fenster erhalten zur besseren Schonung des Wand
putzes verstellbare Gardinenhaken mit Rollen fiir die Vorhange4) . 

1) Finanzordnung der preuBischen Staatseisenbahnen, Teil XII, Abschnitt A, Ziffer 55. 
I) Ebenda Ziffer 56. 
I) Eisenbahn-Nachrichten-Blatt 1901, S. 64. 
') Finanzordnung der preuBischen Staatseisenbahnen, Teil XII, Abschnitt A, Ziffer 99. 

Handblbllothek. II. II. 8 
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Bei Mietwohnhausern konnen auch Blumenkasten zur Erzielung eines 
freundlichen Aussehens beschafft werden. 

Die Fensterbriistung wird zweckmaI3ig nicht zu niedrig gewahlt, damit 
die Fliigcl geoffnet werden konnen, auch wenn ein Tisch oder dergl. dicht am 
Fenster steht. 1st die Briistung niedriger als 1,0 m, so empfiehlt es sich die 
unteren Fensterteile fest zu machen. 

Die Kiichen erhalten Herde von 3 zu 5 Kacheln GroBen mit Dreilochplatte, 
Bratofen und guBeisernem emaillierten Wasserkessel. Neben bestehenden Koch 
herden ist die Beschaffung von Grudeofen oder Gaskochapparaten unzulassig l ). 

1m Rheinland und Westfalen diirfen auch versetzbare eiserne Kochherde be
schafft werden l ). Die Anbringung von Wandbekleidungen aus Kacheln ober-

Abb. 150. Spiilraum. 

halh des Herdes ist nur in 
beschranktem Umfange zu
lassig l ). Olfarbenanstrich der 
Wande ist beim Kiichenaus-
guB und im Einzelfalle auch 
fiir den unteren Teil der 
Wande zulassig2). Auch diir
fen die Kiichenwande, n8o-
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Abb. 151. Spiilschrank. 

mentlich in den Wohnkiichen oder Kiichenstuben, wo ortsiiblich, im oberen 
Teil mit Tapeten beklebt werden. Hiervon ist jedoch in den Kiichen abzusehen, 
in denen eine lebhafte Dunstentwicklung zu erwarten steht. Um diese, die 
oft unvermeidlich ist, in ihrer Schadlichkeit moglichst zu beschrankol1, erhalt 
jcde Kiiche ein 14-20 em groBes Wrasenrohr mit verstellbarer Klappe. Jede 
Kiiche erhalt ein eigenes Dunstrohr, weil bei gemeinsamer Benutzung das 
Sprechen in einer Kiiche in einer anderen belauscht werden kann, wodurch 
Unzutraglichkeiten hervorgerufen werden. 

Um die Kiiche bei Benutzung als Wohnraum behaglicher zu gestalten, 
ordnet man fiir die Reinigung des Geschirrs und ahnliche Arbeiten einen Spiil
mum oder Spiilschrank an, der ein kleines Fenster erhalt und durch eine Tiir 
von der Kiiche geschieden werden kann. In ihm findet ein Spiiltisch mit Tropf
pla.tte, moglichst auch ein Besenverschlag seinen Pla.tz. An Hohe geniigen 
1,95 m; der Raum dariiber kann zur Aufbewahrung von Wirtschaftsgeraten 
oder als Hangeboden verwandt werden (Ab b.150 u .151). Del' FuBboden erhalt Lino
leumbelag. 

I) Finanzordnung der preuBiBchen Sta.a.t.seisenba.hnen, Teil XII, Abschnitt A, Ziffer 85. 
2) Ebenda Ziffer 91. 
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In den Wohnungen fiir mittlere Beamte ordnet man neben der Kiiche 
eine etwa 1,0 qm grolle Speisekammer mit 0,65 breiter, nach aullen aufschlagender 
Tiir an. Sie erhalt Wandbretter1 ) und im unteren Teil der Wande Olfarben
anstrich2). In den iibrigen Wohnungen wird statt der Speisekammer, am ein
fachsten dcr Raum unter dem Kiichenfenster als Speisesehrank ausgebildet. 
Zu diesem Zweck wird das Kiiehenfensterbrett etwa 60 cm breit gemaeht. Zur 
Liiftung wird in der Aullenwand ein engmasehiges lOx 10 em grolles Sieb ein
gesetzt. 

Zum Absehlull der Wohnung gegen das Treppenhaus dient ein Vorplatz 
mit dem Zugang zu mehreren Raumen, dessen untere Wandflaehen mit Olfarbe 
gestriehen werden2 ). Um grollere Mobel ohne Schwierigkeit hindurehbefordern 
zu konnen, ordnet man eine Zimmertiir ganz oder annahernd in der Aehse der 
Eingangstiir an. Urn den Vorplatz zu beleuchten, werden oberhalb der Tiiren, 
namentlieh der EingaIlgstiiren, Oberliehte vorgesehen oder die oberen Fiillungen 
der Kiiehen- oder Zimmertiiren verglast. Mitunter wird man aueh iiber den 
niedrigen Speisekammern hinweg unmittelbar Licht zufiihren konnen, wobei die 
Fenster mit langen Stellstangen zur Liiftung geoffnet oder geschlossen werden. 
Andernfalls wird man naeh manchen Baupolizeiordnungen in den Fluren Liif
tungsrohre, entspreehend den Dunstrohren in der Kiiehe, anlegen und iiber 
Dach fiihren miissen. 

1st Wasserspiilung vorhanden, so legt man die Aborte von dem Vorplatz 
aus zuganglich an. Sie an die Treppenabsatze zu verlegen ist grundsatzlich zu 
vermeiden, weil bei gemeinsamer Benutzung ihre Sauberhaltung dauernd An
lall zu Zank und Streit gibt, und weil bei diesel' Lage leicht iible Geriiche durch 
das ganze Haus sich verbreiten; auch in sittlicher Beziehung gibt die Lage. 
am Treppenabsatz zu Bedenken Anlall. 

1st keine Wasserspiilung vorhanden, so konnen die Aborte trotzdem, wenn 
fiir regelmallige Abfuhr gesorgt ist, an den Fluren der Wohnungen angeIegt 
werden, doeh ist es erwiinscht, dann moglichst einen besonderen liiftbaren 
odeI' offenen Vorraum einzusehalten. Solche offenen Vorraume konnen aueh im 
Anschlull an die Kiichen angeordnet werden, wo sie dann gleiehzeitig fiir wirt
schaftliehe Zwecke, zum Ausklopfen und Liiften von Betten und dergl. dienen. 
Die Anlage der Aborte erfolgt je naeh dem Ortsbrauch als Tonnen- oder Gruben
aborte. Bei Anordnung von Gruben ist darauf zu aehten, dall sie mindestens 
10 m von einem etwa vorhandenen Brunnen entfernt bleiben:J). 

Bei landlichen Verhaltnissen wer:den die Aborte aueh haufig in besonderen 
Nebengebauden, meist in Verbindung mit den StaUen angeordnet. Es wird 
dann jedoeh das Grundstiiek so eingezaunt werden miissen, daB der Einbliek 
von der StraBe wenigstens in die Aborte unmoglieh ist. Bei Gruben- und Tonnen
anlage sind aueh die Gruben, die Tonnenraume und Fallstrange zur Vermeidung 
iibler Geriiehe zu entliiften. Aueh die Lage der Aborte kann dazu viel beitragen. 
Am besten ist es die Aborte naeh Norden zu legen, aueh die Anordnung an der 
Ostseite ist noeh zulassig, wogegen bei del' Lage naeh Siiden und Westen durch 
die Sonnenwarme das Zersetzen der Auswurfstoffe kaum zu vermeiden ist. 

Bei Anordnung der Treppen zu den Wohnungen ist anzustreben, fiir jede 
Wohnung eine besondere Treppe mit eigenem Eingang zu sehaffen j das lallt 
sichjedoehmeistnurbeiEinzelwohnungen erreichen (Abb.137, 138, 143). Bei Ver
einigung mehrerer Wohnungen wird sich eine solehe Anordnung nur unter 
Aufwendung sehr erheblieher Mittel erzielen lassen. Man sieht daher meist 
davon ab und begniigt sich damit, in der Regel nur 2, bei Eekhausern 3 Woh-

1) Finanzordnung der preuBischen Staatseisenbahnen, Teil XII, Abschnitt A, Ziffer 99. 
2) Ebonda Ziffer 91. 
") Eisenbahn-Nachrichten·Blatt 1907, S. 147. 
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nungen in jedem GeschoB von der Treppe aus zuganglich zu machen. 
wobei man gern Treppe und Zugange der Wohnungen fiir mittlere und der 
Wohnungen fUr untere Beamte oder Arbeiter trennt. Da nach den Baupolizei
ordnungen in der Regel nur fUnf Geschosse gebaut werden diirfen, ergibt sich 
als Hochstzahl zehn, in Eekhausern fiinfzehn als Zahl der an einer Treppe liegen
den W ohnungen. 

Die Treppen erhalten 2,30 m Mindestbreite, um aueh groBere Mobelstiieke 
auf ihnen befordern zu konnen. Wendelstufen vermeidet man mogliehst; sie 
miissen an der schmalsten Stelle 10 em Auftrittbreite haben. Steigungen iiber 
18 cm Hohe werden bei mehrgeschossigen Hausern vermieden. Das Steigungs
verhaltnis solI so sein, daB die Summe zweier Steigungen und eines "Auftritts 
64 cm ist. Fast alle Baupolizeiordnungen enthalten besondere Vorsehriften 
iiber die Treppenanlagen, sowohl fiir die Baustoffe, aus denen sie herzustellen 
sind, als auch fiir die Wandstarken, Treppenabsatze, Laufbreiten, die Zwischen
raume zwischen den Gelanderstaben, die Abschliisse im Keller und Dachboden 
usw., die in jedem Einzelfalle sorgfaltig zu beachten sind. 

Z. B. bestimmt eine Reihe von Baupolizeiordnungen, daB der FuBboden 
des obersten bewohnten Geschosses bei Vorhandensein nur einer feuersicheren 
Treppe - als solche gelten auch auf der Unterseite gerohrte und geputzte Holz
treppen - nicht hoher als 7,0 m iiber Gelande liegen darf. Es empfiehlt sich, 
auf diese Bestimmung Riicksicht bei der Anordnung der Keller zu nehmen. 
Urn beispielsweise bei einem Vierfamilienhaus mit bewohnbaren Dachstuben die 
Baukosten nicht durch Anordnung einer feuerfesten Treppe zu erhohen, diirfte 
in diesem Falle das ErdgeschoB nicht haher als 7,0 - (2,80 + 0,30) . 2 = 0,80 m 
iiber Gelande Hegen. Andrerseits darf dieses MaB, um das Haus gegen Feuchtig
keit gut sichern zu konnen, nicht unter 0,30 m betragen. 

In der Regel werden die Hauser ganzlieh unterkellert. Es ist daher von 
Wichtigkeit, die Hohe des Grundwasserstandes zu kennen; liegt er hoher als 
die Kellerschle, so werden beson'dere SicherheitsmaBregeln gegen das Eindringen 
der Feuchtigkeit notwendig, wodurch die Kosten erheblich verteuert werden; 
denn den Keller zu weit aus dem Gelande herausragen zu lassen empfiehlt sich 
nicht, weil sonst einer seiner Hauptzwecke, die dariiber liegenden Wohnraume 
warm zu halten, nicht erreicht wird. Eine erhebliche Verteuerung tritt eben
falls ein, wenn der tragfahige Baugrund sehr tief liegt. Auch solche Grund
stiicke" empfehlen sich daher nieht als Bauplatze. 

Als Anteil am Keller geniigt fiir jede Wohnung ein 10 qm groBer Raum, 
der fest mit dem Mauerwerk verbundene Wandbretter erhalten kann1). 

Die W ohnungen werden zweekmaBig so angelegt, daB sie gut durchliiftet 
werden konnen, wozu erforderlieh ist, daB sie sowohl an der StraBenseite wie 
an der Hofseite Fenster erhalten, und zwar Bollen die Fenster der Wohnraume 
von der Sonne bestrahlt werden, also naeh Osten oder Westen liegen, wahrend 
fiir die Speisekammern und Aborte die Nordlage die giinstigste ist. 

Badeeinrichtungen diirfen nur beschafft werden, wenn ein dauerndes Be
diirfnis 2) vorliegt, z. B. bei abgelegenen Wohnhausern, wo die Benutzung offent
licher oder sonstiger Badeanstalten nicht moglich ist. Um die KosteJ;l dafiir 
moglichst niedrig zu halten, empfiehlt es sich, dann meist den Abortraum so 
groB zu machen, daB eine Badewanne und der Badeofen mit darin aufgestellt 
werden konnen. 

Die Wohnhauser werden in der Regel massiv ausgefiihrt, in Faehwerk nur, 
wenn dies die ortsiibliche Bauweise ist. Die einzelnen Wohnungen und Dach
stuben werden durch 1 Stein starke Wande geschieden. Die Dacher laBt man 

') Finanzordnung der preuBischen Staatseisenbahnen, Teil XII, Abschnitt A, Ziffer 99. 
I) Ebenda Ziffer 97 1). 75. 
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weit iiberstehen, um die Mauern gegen Schlagregen zu schiitzen. Sie werden 
mit Schiefer oder Ziegeln gedeckt. Flache Dacher sind bei Wohnhausern nicht 
zweckmaBig, weil sie einen hohen Drempel erfordern, um Dachstuben einrichten 
zu konnen. 

Zur Kostenverringerung vereinigt man gern mehrere Einzelhauser zu 
Gruppen. Der Eingang zu jedem Einzelhaus wird in der Regel der Raum
ersparnis wegen unter dem Treppenabsatz angelegt, wobei meist die Treppe 
nach dem Hof zu liegt. Bei den mittleren Hausern empfiehlt es sich dann, 
einen zweiten Ausgang unter entsprechender Umbildung des Grundrisses zu 
schaffen, oder man legt in diesem Fall das Treppenhaus an die StraBenseite 
und ordnet einen besonderen Ausgang nach dem Hofe zu an. 

e) Nebenanlagen. Zu jeder Wohnung gehort auBer den bereits besprochenen 
Raumlichkeiten die Mitbenutzung des Trockenbodens, der Waschkiiche und 
bei landlichen Verhaltnissen ein Stall fiir Kleinvieh sowie Gartenland. 

Der Trockenboden erhalt durch Anordnung von Fenstern, die moglichst 
einander gegeniiberliegen, guten Luftzug, am besten in der Richtung von unten 
nach oben. In dem Trockenboden sind kraftige Haken fUr die Wascheleinen, 
die zur Schonung der Leinen zweckmaBig Rollen erhalten, anzubringen. Fiir 
das Waschetrocknen im Freien diirfen ausnahmsweise fiir einzeln belegene 
Wohnungen Pfahle beschafft werden, wenn nicht in anderer billigerer Weise 
fiir eine Vorrichtung zum Anbinden der Leinen, z. B. durch Befestigung von 
Haken an den Gebauden, gesorgt werden kann 1). 

Fiir jede Waschkiiche ist ein besonderer Trockenboden vorzusehen. Mehr 
als 10 Wohnungen auf eine Waschkiiche zu verweisen, vermeidet man. Die Wasch
kiichen gel ten nach vielen Baupolizeiordnungen als zum dauernden Aufenthalt 
von Menschen bestimmte Raume und unterliegen dann allen fiir diese vorgesehenen 
Beschrankungen, diirfen z. B. nicht tiefeI als 1,0 m in das Gelande eingesenkt 
werden, miissen 2,50 m lichte Hohe und einen dane ben liegenden eigenen Abort 
erhalten usw. Derartige Bestimmungen sind unter Umstanden von Bedeutung 
£iir die Aufstellung des Bauentwurfs. 

Die Waschkuche kann in einem Nebengebaude oder im Keller untergebracht 
werden; bei stadtischen Verhaltnissen und bei vorhandener Wasserleitung 
kann man die Waschkuche im Dachraum anordnen, wodurch ein besserer 
Abzug des Wrasens ermoglicht und die Lage zum Trockenboden giinstiger wird. 
Ihre GroBe ist etwa 10 qm. Sie erhalt zweckmaBig AsphaltfuBboden, del' 
15 em an den Wanden hochgezogen wird. Die Herde werden aus Ziegeln auf
gemauert oder in Eisen2 ) hergestellt und mit #Kupferkesseln verse hen , die 
innen verzinnt werden3). Eine besondere Feuerung zum Seife- und Starke
kochen ist erwiinscht. Die Waschkuchen erhalten ein AusguBbecken und FuB
bodenentwasserung. Fur abgelegene Wohnungen konnen Wascherollen beschafft 
werden4). 

Werden Stalle vorgesehen, so erhalten sie je etwa 6 qm Grundflache bei 
2,50 m lichter Rohe und moglichst eine solche Lage, daB die Sonne hinein
scheinen kal1ll. Bei landlichen VerhaJtnissen sind groBere Stalle, von etwa 
9 qm, erwiinscht. 

Fur jeden Stall ist ein Futterboden von 2 bis 3 cbm Raum vorzusehen. 
Der Futterboden erhalt eine 1,20 m hohe, 0,70 m breite, nach au Ben aufschlagende 
Tiir, an deren Schwelle eine Schutzstange angebracht wird, um beim Anlegen 
einer Leiter das Mauerwerk nicht zu beschadigen. Es ist darauf zu achten, daB 
durch einen etwaigen Dachiiberstand das Aufschlagen der Tiir mindestens im 

') Finanzordnung der preu/3ischen StaatBeisenbahnen, Teil XII, Abschnitt A, Ziffer 99. 
2) Ebenda Ziffer 86. 
3) Eisenbahn.Nachrichten-Blatt 1900, S. 276. 
4) Eisenbahn-Verordnungs-Blatt 1900, S. 593. 
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rechten Winkel llicht behindert wird. In der Aullellwalld des Futterbodens 
sind schmale Schlitze oder Locher zur Liiftung vorzusehell. Der Bodenraum 
wird dureh eine massive Decke vom StaUraum geschieden, urn dessen Diinste 
vom Futter abzuhalten. Aueh die StaUtiir mull naeh aullen aufsehlagen; 
sie wird meist als aufgelegte, 80 cm breite, diehte Brettiir ohne Futter und 
Blendrahmeu ausgebildet, haufig zweiteilig, so dall der obere Teil fiir sich 
geoffnet werden kann, wahrend der untere feststehen bleibt. Das Fenster, 
dessen Briistung auf 1,80 m angeordnet wird, erhalt Kippfliigel, urn leieht und 
gut liiften zu konnen. Der FuBboden des StaUes wird 15 em iiber das an
sehliellende Gelande gelegt und als doppelte Ziegelflachsehicht oder in Beton 
mit GefaU ausgefiihrt, damit er leieht sauber und trocken gehalten werden 
kann und wegen seiner Undurchlassigkeit die Ableitung der Jauche fordert. 

Werden die StaUe an das Wohngebaude angebaut, so ist auch der Dach
mum durch eine massive Mauer von dem Wohnhaus abzutrennen. 

Haufig vcreinigt man die StaUe in einem Nebengebaude (Abb. 152) und 
vereinigt sie dann gem mit der Waschkiiehe oder mit den Aborten. 

Wenn allgangig, erhalten die StaUe ihre Lage so, daB der Auslauf fiir die 
Hiihner naeh Sii.den liegt, uud daB die Hiihner unmittelbar aus dem Auslauf 
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Abb. 152. Stallgebaude. 

in den Garten laufen konnen. In der Regel solI der Garten 10 ar Grolle nicht 
iibersteigen 1). Er solI jedenfalls nieht groBer sein, als zum Anbau der fiir den 
Haushalt notwendigen Feld- und Gartenfriichte erforderlich ist 2). Die erste 
Anlage einsehl. der Obstbaume und Straueher kann auf Staatskosten erfolgen, 
jedoeh sind davon aIle teuren Edelobstsorten ausgesehlossen. Auch Garten
hauschen, Lauben, Gartenmboel und -geratschaften, Schutzdacher an Veranden 
und dergl. diirfen nicht beschafft werden3). Beispiele fUr einfache Ausgestal
tung der Beamtenhauser bieten die Abbildungen 153 bis 156. 

d) Ansiedlungen. Bei einer sehr groBen Zahl von W ohnungen, wie sie 
bei abgelegenen groBen Werkstatten oder Verschiebebahnhofen erforderlich 
werden, miissen die Wohnhauser haufig zu neuen Ansiedlungen vereinigt werden. 
Man kann rechnen, daB fUr jede Wohnung mit Garten 3 ar, fUr ein Vierfamilien
haus z. B. also 12 ar erforderlieh sind, und daB fiir jede ErdgesehoBwohnung 
noch etwa 1 ar fUr StraBe und gcmeinniitzige Zweeke zu rechnen ist. 

Auller den Wohnungen werden meist noch weitere, allgemcinen Zwecken 
dienende Anlagen notwendig. Zunachst wohl stets ein Kaufhaus mit getrennten 
Verkaufsstellen fiir Kolonial-, Fleiseh-, Baek- und Stoffwaren mit den zu
gehorigen Lagerraumen und der W ohnung fiir den Verwalter und seine 
Verkaufer und Gehilfen sowie eine offentliche Wirtschaft mit einem Gast
zimmer, mehreren Nebenzimmem, einer Kegelbahn, den Wirtsehafts- und den 

1) Finanzordnung d. preuBischen Staatseisenbahnen, Teil XII, Abschnitt A, Ziffer 119. 
") Ebenda. Zifter 124. 
I) Ebenda. Ziffer 123. 
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W ohnraumen fiir den Wirt und einem Teil seiner Angestellten, gelegentlich 
das Ganze in Zusammenhang mit einer Speiseanstalt. Haufig ist die Anlage 
eines Kindergartens mit einer Wohnung fiir eine Schwester erwiinscht. Hierbei 
ist etwa 1/7 der Wohnungszahl als Zahl der Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren 
zu rechnen. Erforderlich wird 
ferner haufig eine Schule mit 
Lehrer- und Schuldienerwohnun
gen. Hierbei kann angenommen 
werden, daB die Schiilerzahl etwa 

das 1 % fache der W ohnungszahl 

Abb. 153 und 154. Vierfamilienhaus fiir Unterbeamte. (GrundriB und Ansicht.) 

betragt, Fiir je 60 Schiller durchschnittlich wiirde eine Klasse und fiir jede 
Klasse eine Lehrerwohnung zu rechnen sein. 

Oft werden eine eigene Kirche mit Friedhof und Leichenhalle oder ein Bet
saal notig sein und in Zusammenhang damit Wohnungen fiir Pfarrer, KUster, 
Kirchendiener und'Totengraber. Zur 
Ermittelung der KirchengroBe sind 13/30 

der Seelenzahl, wobei die einzelne Fa
milie zu 5 Kopfen anzunehmen ist, 

Abb. 155 und 156. Zweifamilienhaus fiir mittlere Beamte. (GrundriB und Ansicht.) 

als Zah I der erforderlichen Sitzplatze zu rechnen. An FriedhofgroBe diirfte 
eine Annahme von 2,5 qm fiir jede Wohnung geniigen, wobei der Verwesungszeit
raum auf 30 Jahre und die Zahl (fer SterbefiWe auf 1/30 der lebenden Ein
wohner angenommen ist . Die GroBe eines Grabes fiir einen Erwachsenen ist 
3,78 qm, fiir ein Kind 1,58 qm. Die Wegeflache betragt etwa 1/3 derGraberBache. 

Weiter wird bei der Anlage einer Ansiedlung zu priifen sein, ob es not
wen dig ist, ein Ledigenheim zu schaffen, eine Turnhalle, ein Witwen- und Armen
haus, ein Krankenhaus, eine Badeanstalt, ein Spritzenhaus (flir 2 bis 3 Hand-
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spritzen, wohl auch 1 Dampfspritze), gegebenenfalls auch ein Postgebaude 
sowie Wohnungen fiir einen Nachtwachter, einen Gemeindediener, eine Hebamme. 

Sehr sorgfaltig ist auch darauf Bedacht zu nehmen, daB die Ansiedlung 
mit gutem Trinkwasser versorgt wird, und zu iiberlegen, in welcher Weise der 
Miill, das Regenwasser und die Auswurfstoffe beseitigt und wie die StraBen 
befestigt und beleuchtet werden sollen. Doch muB in bezug auf alle diese Fragen, 
die mit dem eigentlichen Eisenbahnhochbau nur in verhii.ltnismaBig losem 
Zusammenhange stehen, auf die einschlagigen Werke verwiesen werden. 

2. Fiir hohere Beamte. 
a) Allgemeines. Fiir die Dienstwohnungen der hOheren Beamten sind 

verschiedene Bestimmungen erlassen worden. Fiir die GroBe und Ausstn.ttung 
ist sowohl die durch die dienstliche und gesellschaftliche Stellung bedingte 
Lebensfiihrung wie die fiir die Wohnung zu entrichtende Vergiitung (Wohnungs
geldzuschuB) maBgebend. Ein Unterschied zwischen den Wohnungen fiir Amts
vorst1i.nde und fUr Direktionsmitglieder wird nicht gemacht. Sie sollen sieben 
Zimmer nebst Kiiche, Baderaum und Madchenzimmer erhalten. Unter diesen 
Zimmern kanu sich ein groBeres, fiir Gesellschaftszwecke geeignetes Speise
zimmer befinden, wahrend alle iibrigen Raume innerhalb der iiblichen Ab
messungen (etwa 20 bis 25 qm durchschnittliche GroBe) sein sollen. 

Die Ausstattung soIl sowohl innerhalb der W ohnung wie in den Aufgangen 
usw. nicht iiber das iibliche MaB hinausgehen.1)2)3)4) 

b) Bauliehe Einzelheiten. Die FuBbOden erhalten Linoleum2 ) oder Olfarbenan
strich mit Lackiiberzug5 ). Vor den Of en werden Ofenbleche zum Schutzder Dielungen 
angebracht6). In den Kiichen, Speisekammern, Aborten, Flureu, Treppen
hausern usw. kann der untere Teil der Wande Olfarbenanstrich erhalten7). 

In den Kiichen diirfen die Wande auch mit Porzellanplatten oder Kacheln 
bekleidet und Aufwaschtische beschafft werden2). Die Warmwasserkessel fiir 
die Kochherde konnen aus Kupferblech seinS). Kiiche, Speisekammer und 
Keller konnen mit festen Wandbrettern, die Fenster mit Doppelfenstern und 
Gardineneisen9) ausgestattet, auch mit Markisen, Laden usw. ausgeriistet werden 10). 

Badeeinrichtungen diirfen beschafft werdenll ), ebenso Klingelleitungen und 
elektrische Klingelanlagen12). Die Baderaume erhalten einfache Fenster und 
moglichst wasserdichte FuBbOden. Da Gasbadeofen besondere Vorsicht in der 
Bedienung erfordern, sollen sie nur Verwendung finden, wenn die Aufstellung 
von Badeofen mit Kohlenfeuerung nicht angangig oder mit unverhaltnismaBig 
hohen Kosten verbunden ist, z. B. wenn die Anlage eines Rauchrohres schwierig 
ist. Die Wohnungen konnen mit Gasbeleuchtung oder mit elektrischem Licht 
ausgeriistet und an eine Sammelheizung angeschlossen werden13). In den Fluren 
und Kiichen diirfen feste Wandarme, aber ohne Beleuchtungskorper beschafft 
werden14 ). Fiir abgelegene Dienstgebaude diirfen auch Wascherollen beschafft 

1) Finanzordnung der preullischen Staatseisenbahnen, TeilXII, Abschnitt A, Ziffer 92 . 
• ) Ebenda Ziffer 96. 
3) Ebenda Ziffer 60. 
') Ebenda Ziffer 93. 
5) Ebenda Ziffer 89. 
6) Ebenda Ziffer 61. 
7) Ebenda Ziffer 91. 
8) Ebenda Ziffer 85. 
9) Ebenda Ziffer 99. 

10) Ebenda Ziffer 55 und 56. 
11) Ebenda Ziffer 97. 
1:1) Ebenda. Ziffer 98. 
13) Ebenda Ziffer 65. 
14) Ebenda Ziffer 59 
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werden!). Dagegen ist es nicht zulassig fiir Gebaude, die ausschlleBIich Dienst
wohnungen enthalten, Fahnen oder die dazu gehorigen Fahnenstangen, Schniire 
u, dergl. zu besohaffen2). 

c) Nebenanlagen. Fiir die Zuweisung von Ga.rten, Bofen, Brunnen, fiir die 
Lage der Raume zu den Himmelsrichtungen gelten die gleiohen Bestimmungen 
wie fiir die Wohnungen der unteren und mittleren Beamten; vgl. S. 116 bis 118. 

Abb. 157 zeigt ein Beispiel eines Wohnhauses fiir hOhere Beamte; vielfa.ch 
wird bei deren Anlage von einer Neben-(Wirtschafts-)treppe abgesehen, weil 

Abb.157. Wohnung fUr hiihere Beamte. 

sie die 'Oberwachung der Dienstboten erschwert, doch bietet sie den Vorteil, 
daB die Haupttreppe weniger beschmutzt und verunreinigt wird. 

d) Prasidentenwohnnn~en. Den Vorschriften fiir die Wohnungen der 
hoheren Beamten unterIiegen auch die der Direktionsprasidenten, jedoch mit 
dem Unterschied, daB sie meist aus zwolf Zimmern bestehen, wovon drei a.)8 
Reprasentationsraume gelten, die entsprechend ausgestattet werdenS). Erwiinscht 
ist es, die Prasidentenwohnung so anzuordnen, da.B bei gro.Beren FestIichkeiten 
der Sitzungsbaal der Direktion in die Gesellsohaftsraume einbezogen werden kann. 
Besonderer Wert ist auf die geschickte Anordnung der Kleiderablagen und 
Aborte zu legen. 

') Finanzordnung der preuBiachen Staatseiaenbahnen, Teil XII, Abschnitt A, Ziller 61. 
') Ebenda Ziffer 77. 
I) Ebenda Ziller 92 und 93. 
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-- der Wohnungen 109, 120, 12l. 

Giiterschuppen 5l. 
, Abfertigungsraum 58. 

-, Beleuchtung 55. 
-, Breite 52. 
-, Dach 53. 
-, Dienstraum 58. 
-, Fenster 55. 
-, FuBboden 56. 
-, GroBe 52. 
-, Karrbahnen 56. 
-, Ltuebiihnen 53. 
-, Lage 52. 
-, Lange 52. 
--, Oberlicht 56. 
-, Tore 53. 
-, Unterkellerung 57. 

Handgepack 30. 

Sac hverzeiehnis. 

Heizung der Stellwerke 49. 
Heizwagenschuppen 7l. 
Hohe der Dienstraume 32. 
- der Wassertiirme 82. 
- der Wohnungen 109. 

Hohenlage del' Giiterschuppen 52. 
- des Stellwel'kraumes 47. 
- del' Wassel'behaltel' 82. 

Holzlager 81. 

Karrbahnen 56. 
Kassenraum del' Direktionsgebaude 89. 
- del' Giiterschuppen 58. 

KellergroBe 116. 
Kessels<:hmiede 75. 
Kirche 119. 
Kochhel'd 114, 120. 

I Kohlenbiihnen 8l. 
Kohlenlager 81. 
Kreisschuppen 61. 
Krippe 119. 
Kiiche fiir Empfangsgebaude 33. 

, Kupferschmiede 75. 

Ladebiihnen 53. 
Ladebiihnenkante 57. 
Ladebiihneniiberdachung 53. 
Lademeister 58. 
Lagerhaus 78. 
Lagerhauseinrichtung 78. 
LagerhausgroBe 78. 
Lastkran fiir Giiterschuppen 58. 
Ledigenheim 109. 
Lehrlingswerksta tte 77. 
LokomotivgroBe 60. 
Lokomotivschuppen 59. 
Lokomotivschuppendach 67. 
Lokomotivschuppenfenster 66. 
Lokomotivschuppentol' 65. 
Lokomotivwerkstatte 75. 
Loschgrube 71. 
Liiftung del' Lokomotivschuppen 62. 

Oberlicht bei Empfangsgebauden 16. 
- bei Fahrkartenverkaufsraumen 29. 
- bei Giiterschuppen 56. 

, qllagel' 79. 
. Ollagerdach 7!l. 

OllagergroBe 79. 

Pendeltiiren 19. 
Petroleumlager 80. 
PfOrtnel'haus 77. 
Preistafel 16. 

Quergefall del' Bahnsteige 42. 
- del' GiiterbOden 57. 

Radel'drehel'ei 75. 
Rauchfang 68. 
Rechteckschuppen 60. 
Reinigungsgruben 62 u. 72. 
Ringschuppen 60. 
Rolladen 55. 

Heizung del' Lokomotivschuppen 62, 69. 

Sammell'auchabfiihrung 68. 
Sandtrocknung 69. 
Schaffnerraum 37. 
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Schaffnerwanne 35. 
Schalterhalle 16. 
Schankraum 33. 
Schanktisch 33. 
Schiebebiihne 69. 
Schlafraum 105. 
Schlafhaus 109. 
Schule 119. 
Sicherung der Schalterraume 28 u. 29. 
Sitzungssaal 93. 
Spannwerkraum 49. 
Speiseanstalt 101. 
Spiilraum 114. 
Spiilschrank 114. 
Stahlkammer 92. 
Stall 117. 
Stationskasse 32. 
Stationsvorsteher 31. 
Stellwerkfenster 48. 
Stellwerkgebii.ude 46. 
Stellwerkraum 47. 
-, GroBe 48. 
-, Reizung 49. 
-, Rohe 49. 

Stellwerkvorbau 31. 
Streichbohle 64. 
Streichschiene 64. 

Tank 80. 
Telegraphenzimmer 31. 
Tor der Giiterschuppen 53. 
- der Lokomotivschuppen 65. 
- der Wagenschuppen 72. 

Torpfeiler 65. 
Treppe in Stellwerken 51. 
- in Wohnungen lI6. 

Treppenstufenbelag 41. 
Treppe fiir Bahnsteige 41. 
Trockenboden 117.' 
Trockenraum 99, 104. 
TropfbOden 83. 
Tiir in Empfangsgebii.uden 19. 
- in Wohnungen 112. 

Turmst.ation 16. 

t)berdachung der Bahnsteige 43. 
- der Giiterschuppen 53. 

Uberdachung der Lokomotivschuppen 67. 
- der Wassertiirme 85. 

Ubernachtungsgebii.ude 102. 
-, Einrichtung 105. 
-, GroBe 103. 
-, Reizung 107. 
-, Raumabmessungen 106. 

Uhr 19. 
Ummantelung der Wasserbehalt.7r 85. 
Unterbau der Wassertiirme 84. 
Unterkellerung der Giitersl}huppen 57. 
Unterrichtsraum 46. 

Verglasung der Schalter 28, 30. 
Viaduktanlage 16. 

Wagendecken 58. 
Wagen in Giiterschuppen 58. 
Wagenschuppen 72. 
-, Anbauten 74. 
-, Fenster 73. 
-, GroBe 74. 
-, Tor 72. 

Wagenwerkstatte 75. 
Wartebude 44. 
Warteraum 32. 
-, GroBe 32. 
-, Lage 33. 
-, Zugang 32. 

Waschanstalt 77. 
Waschkiiche 117. 
Waschraum in Empfangsgebauden 40. 
- in Werkstatten 77. 

Wasserbehii.lter 82. 
-, GroBe 82. 
-, Rohe 83. 

Wasserturm 82. 
Weinkeller 34. 
Werkstatte 75. 
Windfang 19. 
Windfangtiir 19. 
Windschutzbank 45. 
Wirtswohnung 34. 

Zahlbrett 24. 
-, Ausbildung 28. 

Zugabfertigung 31. 




