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Vorwort zur DeuDteD Auflage 

Als ich vor knapp drei Jahren (August 1927) die achte Auflage des im Jahre 
1879 vom Baurat D. V. Junk begriindeten "Wiener Bauratgebers" nach einer 
vollstandigen und durchgreifenden Umarbeitung als "Der Bauratgeber" der 
Fachwelt iibergab, glaubte ich, mit voIlstemRecht behaupten zu diirfen, im Verein 
mit meinen Mitarbeitern alles unternommen und getan zu haben, nicht allein 
urn den guten Ruf des durch mehr als vier Dezennien in der Bauwelt bewahrten 
Buches zu erhaIten, sondern urn dariiber hinaus dieses in einer den geanderten 
Verhaltnissen entsprechenden, nach InhaIt und Form der Darstellung zeitgemaBeren 
Neuauflage auszugestalten. Die Erfassung und systematische Eingliederung der 
zahIlosen bau- und materialtechnischen Errungenschaften, die das neuzeitliche 
Bauen vornehmlich in der Richtung einer verbesserten Baustofferzeugung, der 
bauwirtschaftlich zutreffenderen Verwendung der einzelnen Erzeugnisse und einer 
rationellen Betriebsfiihrung kennzeichnen, die Zergliederung und Verarbeitung 
der mannigfachen Erfahrungswerte und ihre iibersichtliche tabellarische Ein
ordnung zum Zwecke einer einfachen und sicheren, dabei aber einwandfreien, 
von Ort und Zeit tunlichst unabhangigen Kostenermittlung, all dies war nur darum 
in weitestem Umfange gegliickt, weil anerkannte Fachleute der werktatigen Praxis 
mir als willige und unermiidliche Mitarbeiter und selbstlose Berater zur Verfiigung 
standen. Und die erfreuliche Tatsache, daB "Der Bauratgeber" nach verhaItnis
maBig kurzer Zeit vergriffen ist, darf als giinstiges Zeichen dafiir gelten, daB 
das schwierige Arbeitsprogramm in durchaus befriedigender Weise bewaItigt wurde. 
Und doch mag zugestanden werden, daB ich das J unksche Werk in seiner neuen 
Fassung mit einem gewissen Bangen der FachweIt iibergab. Es war immerhin 
ein Wagnis, den Adern eines sonst gesunden, aber dQch veralteten und gealterten 
Organismus - ohne Gefahr fiir seinen Bestand - neuen Stoff in groBerer Menge 
einzupflanzen. DaB er es mit Nutzen vertragen hat, mag jedenfalls als zwingender 
Beweis fiir seine gut fundierte Veranlagung gewertet werden, und der so gegliickte 
Versuch als Ansporn dienen, die mit sichtbarem Erfolg angewendete Verjiingungs
methode weiter zu entwickeln. 

Denn es ist nicht zu leugnen, daB der nach etwa zwolf Jahren erfolgten Neu
auflage trotz sorgfaItigster Vorbereitung des Arbeitsprogrammes, trotz der auf
opfernden und verstandnisvollen Mithilfe meiner Mitarbeiter gewisse Mangel anhaften 
blieben, die bei einem Neuwerk, das nicht ein eng begrenztes, in sich abgeschlossenes 
Wissensgebiet behandelt, sondern das den Zweck verfolgt, das weitverzweigte 
Tatigkeitsgebiet der vorwartsstiirmenden Bauentwicklung liickenlos einzufangen, 
nur schwer auf den ersten Zugriff vermieden werden konnten. 

Die zahlreichen wertvollen Fingerzeige, die aus den im iibrigen durchaus 
giinstigen Kritiken iiber die achte Auflage herausgelesen werden konnten, und die 
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vielfachen Aussprachen mit meinen Mitarbeitern, sowie schlieBlich die stete Ver
folgung der neuaufscheinenden Probleme im Bauwesen haben mir klar den Weg 
vorgezeichnet, wie nunmehr manches zu andern ist, und namentlich welche Liicken 
auszufiillen sind, urn das urspriinglich wohl nur als Kalkulationsbehelf gedacht 
gewesene Junksche Werk noch iiber den bereits im Bauratgeber der Neuauflage 
abgesteckten Rahmen hinaus' zu einem wirklich brauchbaren und verlaBlichen 
Handbuch im besten Sinne des W ortes ausgestalten zu konnen. Bei dieser 
Gelegenheit mochte ich es nicht unterlassen, Herrn Dr. lng. Viktor Mautner 
fiir die wertvollen Ratschlage zu danken, die er mir, gestiitzt auf seine reichen, 
praktischen Erfahrungen, im Interesse des angestrebten Ausbaues der Neuauflage 
gegeben hat. 

Nach vorstehendem ist es eigentlich selbstverstandlich, daB aIle Abschnitte der 
achten Auflage einer sorgfaltigen Durchsicht unterzogen wurden, vielfach eine 
Kiirzung, in den meisten Fallen aber eine wesentliche Erganzung erfuhren, und 
daB es mehrfach notwendig wurde, mancherlei Umstellungen im Interesse einer 
systematischen Stoffeinteilung durchzufiihren.· 

Vor aHem wurde der maBgebende Abschnitt "Baumeisterarbeiten" 
(Kempler-Schmahl) erweitert und fiir aIle Herstellungen mittlere Preis
ansatze angegeben, die jedoch getrennt nach Material mid Lohn angesetzt 
erscheinen. Durch diese Scheidung ist es jederzeit moglich, Lohnerhohungen 
beliebigen Grades ohne Schwierigkeit zu beriicksichtigen. Durch diese Erganzung 
glaube ich vielfachen Wiinschen aus der Praxis, namentlich aus den Kreisen der 
Hausverwalter und der Verwaltungsbeamten, entsprochen zu haben. 

Den "Baumeisterarbeiten" wurde ein besonderer Artikel: "Erd- und Fels
arbeiten" (Dr. Ing. V. Mautner) vorangestellt, der entsprechend der stets 
wachsenden Bedeutung, die diesem Sonderbetatigungsgebiete zukommt, so nament
lich bei Einrichtung von GroBbaustellen, eine ebenso sorgfaltige wie griindliche 
Bearbeitung erhielt, 'wobei aber in konsequenter V'bereinstimmung mit der Dar
stellungsweise der achten Auflage an dem anerkannten Prinzip der Preis
zergliederung festgehalten wurde. Es darf gesagt werden, daB es dem seit 
Jahren in der Pra.xis stehenden Verfasser in vorbildlicher Weise gelungen ist, 
das umfangreiche und nicht leicht zu sichtende Erfahrungsmaterial auf einem 
verhaltnismaBig engen Raum unterzubringen, ohne hierdurch die "Ubersichtlich
keit des vielgestaltigen Stoffes und die Brauchbarkeit der zahlreichen Tabellen 
zu beeintrachtigen. Die zahlreichen, an geeigneter Stelle eingestreuten Muster
beispiele dienen zur Erlauterung fUr den Gebrauch der TabelleRwerte. 

In den vollstandig neu bearbeiteten "Grundlagen zur Kostenermittlung 
von Beton- und Eisenbetonarbeiten" (W. Hoffmann) ist es dem Verfasser 
gelungen, fiir seine reichen, in langjahriger werktatiger mung gesammelten Er
fahrungen eine nach Form und Inhalt auBerordentlich giinstige Gliederung' und 
Darstellung zu finden. Selbstredend wurde auf die jiingsten Ergebnisse der Ver
suchsforschung gebiihrend Riicksicht genommen; ebenso fanden die in den beziig
lichen Normen festgelegten Grundsatze und Richtlinien vollste Beriicksichtigung. 
Die Anwendung der einzelnen Tabellen wird an einem vorsichtig gewahlten 
Beispiel eingehend erlautert. Eine besondere Note erhalt der Hoffmannsche 
Beitrag dadurch, daB hier ein Fachmann - der als langjahriger Leiter eines 
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groBen Unternehmens am besten zu wiirdigen weiB, welche groBe volkswirtschaft
liehe Bedeutung einer einwandfreien Kalkulation der Beton- und Eisenbeton
hersteIlungen beizumessen ist, - die maneherseits mit Unreeht angstlieh ge
hiiteten, sogenannten "Gesehaftsgeheimnisse" der kalkulierenden Teehnikersehaft 
selbstlos zur Verfiigung stellt. 

Das Kapitel "Der StraBenbau" (Senatsrat a. D. Kosetsehek) erstreekt 
sieh auf aIle Teile dieses in den letzten Jahren zu allergroBter Bedeutung 
gelangten Gebietes des Bauwesens. Dem Verfasser ist es gegliickt, unter 
Mitwirkung anerkannter Fachleute und fUhrender StraBenbaufirmen, sieh ein 
ungemein reiehhaltiges Kalkulationsmaterial zu versehaffen, und zwar sowohl 
fUr die iibliehen wie namentlieh aueh fUr die zahlreiehen neuzeitliehen StraBen
bauweisen. DaB sich die verschiedenen Firmen zu dieser ungemein wertvollen 
Gemeinschaftsarbeit zusammengeschlossen haben, darf unstreitig auf die groBe 
Wertschatzung zuriickgefiihrt werden, deren sich der Verfasser als StraBenbau
fachmann allseits erfreut. 

Die Erkenntnis, daB das Bauen nur bei einer rationellen Fiihrung des Be
triebes wirtschaftlieh moglich ist, hat mich veranlaBt, dem Bauratgeber einen 
eigenen orientierenden Absehnitt "Wissenschaftliche Arbeitsverfahren im 
Bauwesen" (Dr. lng. Abeles) einzugliedern. Darin werden die wichtigsten fUr 
eine Betriebsverbesserung in Frage kommenden Momente dargelegt und jene 
Versuehsergebnisse angefUhrt, deren Kenntnis zur Gewinnung brauchbarer Grund
lagen fiir eine rationeIle Betriebsfiihrung unerlaBlich sind. An Hand von Beispielen 
werden die groBen wirtschaftliehen Vorteile der rationalisierten Arbeitsmethoden 
aufgezeigt. 

Der Abschnitt "Normung im Bauwesen" (Ettel) enthalt ein Verzeichnis 
samtlieher in Osterreieh, Deutschland und in der Tsehechoslowakei aufgestellten 
Baunormen; ich glaube, daB diese erstmalig durchgefiihrte GegeniibersteIlung 
vielfach erwiinschte Vergleichsmoglichkeiten bieten wird. Auszugsweise sind 
diesem Abschnitte die Normen iiber Belastungen im Hoehbau und iiber Bean
spruchungen des Mauerwerkes, des Holzes und des Stahles angesehlossen. 

Die Tatsache, daB in den letzten Jahren dem Problem der Bodenbelastungen 
durch theoretische Studien und darauf gestiitzt, durch richtig vorbereitete Versuehs
forschung erfolgreich niihergetreten wurde, die Erdbaumechanik sich nunmehr 
zu einem der bedeutendsten technisehen Wissenszweige entwickelt hat, an welcher 
Entwicklung richtunggebend Terzaghi beteiligt ist, war Grund genug, dem "Bau
ratgeber" einen darauf beziiglichen Abschnitt einzugliedern. Min.-Rat i. R. lng. 
Max Singer, der sich seit Jahren mit diesen Problemen gleichfalls erfolgreich 
befaBt, hat es iibernommen, unter dem Titel: "Untersuchung und Belastung 
des Baugrundes" das Wesentlichste aus dem Gebiete der Bodenuntersuchungen 
zusammenzufassen und namentlich die vielen neuen Gesichtspunkte, Grund- und 
Merksatze scharf herauszuarbeiten, deren Kenntnis fUr den modernen Bau
techniker unbedingt notwendig ist. Eine Anzahl iiberaus wertvoller Daten, so 
im besonderen auch solche fiber die zulassige lnanspruchnahme des Baugrundes 
und fiber das MaB von Gebaudesetzungen dfirfte in vielen Fallen der Praxis 
mit Nutzen Verwendung finden. DaB nach dem Vorgesagten dieser Abschnitt 
vielfach lehrhaften Charakter tragt, ist im Hinblick auf die verhaltnisma13ig 
noch junge Wissenschaft der Erdbaumechanik mehr als erwiinscht. 
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Zahlreichen Wiinschen entsprechend wurden auch noch die Abschnitte "Ver
messung und Absteckung im Hochbau" (Dr. Ing. K. Lederberger) und 
"Probebelastungen von Eisenbetontragwerken im Hochbau" (Dr. Ing. 
V. Mautner) der Neuauflage einverleibt. Die Darstellung ist kurz, klar und 
iibersichtlich gehalten. Man ist daher ohne weiteres in der Lage, sich in den 
beziiglichen Grenz- bzw. Teilgebieten ausreichend rasch und sicher zu orientieren. 

Der Reihe nach sei noch auf folgende wichtige Neueinschaltungen hingewiesen: 
"Zeitaufwand fiir Abbruch- und Stemmarbeiten" (Tabelle), "Kera
mische Ausstattung", "GroBenangaben fiir spars amen Wohnhaus
bau" (Tabelle), "Bewertungsta belle fiir annahernde Schatzungskosten 
von Ge ba uden" und endlich "Die Ge ba udevorscha tzung fiir Feuer
versicherungen" . 

Trotz der umfang~eichen Inhaltsvermehrung ist es mir gelungen, den Umfang 
des Buches nur ganz unwesentlich zu iiberschreiten, was mir z. T. durch kiirzere 
und straffere Fassung einzelner Abschnitte moglich wurde. So wurde der Abschnitt 
"Wer kzeuge und Maschinen" auf etwa ein Drittel des friiheren Umfanges 
eingeengt und beschrankt sich gemaB dem neuen Titel "Maschinen und Wer k
zeuge der Baustelle" (Brenner- Wiesner) auf solche Angaben, die vollkommen 
ausreichen, um sich iiber das Wesen und die Wirkung der fiir einen neuzeitlichen 
Baubetrieb in Betracht kommenden, maschinellen Einrichtungen ausreichend 
zu imormieren, bzw. um jene Hil£smittel kennenzulernen, die fiir die betriebs
technische Einrichtung einer gut geleiteten Baustelle unentbehrlich sind. Fiir 
eine eingehende und erschopfende Darstellung eines so wichtigen und umfang
reichen Wissensgebietes, wie es der Maschinenbau ist, wiirde der zur Verliigung 
stehende Raum auch nicht annahernd ausgereicht haben. In allen Fallen, die 
eine eingehende sachliche Information erfordern, wird es stets notwendig sein, 
Spezialisten zu Rate zu ziehen. 

1m Abschnitt "Elektrotechnik" (Dr. techno Defris) sind die theoretischen 
Erorterungen fast zur Ganze fallen gelassen worden; dafiir konnte der praktische 
Teil iiber Installationen so weit ausgebaut werden, daB Bauausfiihrende und Bau
auftraggeber ohne Schwierigkeit sich darin zurechtfinden, d. h. sich mit den zur 
Beurteilung solcher Arbeiten erforderlichen technischen Kenntnissen vertraut 
machen, bzw. sich iiber die maBgebenden Preisgrundlagen orientieren konnen. 

Die "Zusammenstellung der Gesetze, Verordnungen usw." wurde 
ausgeschieden, einerseits weil deren Inhalt nur fiir einen begrenzten Leserkreis 
von Interesse ist, dann aber, weil diese Zusammenstellung inzwischen in erweitertem 
Umfang als Sonderheft erschienen ist 1). 

Ich darf wohl behaupten, daB "Der Bauratgeber" in der vorliegenden Fassung 
den urspriinglich vorgesehenen Rahmen des Wiener Bauratgebers gesprengt, 
eine nach jeder Richtung hin befriedigende inhaltliche Verbreiterung und Ver
tiefung erhalten, vor allem aber seinen mehr lokalen Charakter vollstandig ab
gestreift hat. "Der Bauratgeber" solI nicht nur als Kalkulationsbehel£ dienen, 
sondern muB tite]gemaB in der Lage sein, den Ratsuchenden iiber aIle Fragen, 
die das Bauen als Ganzes betreffen, AufschluB zu geben; er hat aber auch - und 

1) Ilk 0 W : Technische Gesetze. Ein SchIagwortverzeichnis der in Osterreich 
geltenden techniEchen Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes. 
Wien. Julius Springer, 1928. 
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dieses Ziel glaube ich nunmehr erreicht zu haben - Anregung zu geben fiir die 
Weiterentwicklung rationeller BetriebsfUhrung im Interesse der dann geld- und 
zeitwirtschaftlich giinstiger arbeitenden Bauindustrie. Trotzdem mochte ich mich 
mit dem EITEiichten nicht zufrieden geben und erbitte mir von den Fachkollegen 
Anregungen und zweckdienliche Mitteilungen fUr die weitere Ausgestaltung einer 
kiinftigen Neuauflage. 

Ich iibergebe die Neubearbeitung des "Bauratgebers" mit dem Wunsche der 
Fachwelt, es moge mir gelungen sein, hierdurch ffir das Baugewerbe einen 
tragfahigen Untergrund fiir seine langst erstrebte Festigung und Beruhigung vor
bereitet zu haben. 

Der Verlag hat weder Miihe noch Kosten gescheut, um die Gebrauchsfahigkeit 
des Werkes durch vorziiglichen Druck und durch klare und scharfe Wiedergabe der 
Abbildungen zu erhOhen. Dafiir gebiihrt ihm besonders Lob. 

Wien, im November 1930. 

Herzka 
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2 L. Herzka: Allgemeines 

Allgemeines 
Bearbeitet von lng. L. Herzka 

MaDe uod Gewichte 
Das metrische MaB und Gewicht sind seit 1. Januar 1876 gesetzlich und daher 

ausschlieBlich anzuwenden, hingegen der Gebrauch der alten Wiener MaBe und 
Gewichte - mit Ausnahme der "Seemeile" und "Schiffstonne" im Schiffahrts
verkehr - untersagt. 

1m nachstehenden sind die gesetzlichen MaBe und Gewichte und zum Ver
gleich die alten Wiener MaBe und Gewichte angefiihrt. 

Meterma6 
Einheit fUr das Langen-, Flachen- und KorpermaB ist das Meter bzw. Quadrat

und Kubikmeter, fUr das BodenflachenmaB das Ar, fUr HohlmaBe das Liter. 
Die gesetzlichen MaBe sind fett gedruekt; die abgekiirzte Sehreibweise ist in () 

beigesetzt. Die mit * bezeiehneten Reduktionszahlen sind im Gesetz. 
ausdrucklieh angefuhrt. 

LangenmaBe 

1 Meter (m) 
= 10dm 
= 100 em 
= 1000 mm 
= 0,001 km 
= 0,0001 mam 

* = 0,5272916 Wr. Klafter 
*= 3' l' 11,58" 

= 3,16375 Wr. FuB 
= 37,965 Wr. Zoll 

* = 1,286077 Wr. Ellen 
1 Dezimeter (dm) 

= 0,1 m 
= 10em 
= 100mm 

1 Zentimeter (em) 
= 0,01 m 
= 0,1 dm 
= 10mm 
= 0,37965 Wr. Zoll 
= 4,5558 Wr. Linien 

* = 0,094912 Faust 
1 Millimeter (mm) 

= 0,001 m 
= 0,01 dm 
= 0,1 em 
= 0,45558 Wr. Linien 

1 Kilometer 
= 1000 m 
= 0,1 mam 

* = 0,131823 osterr. Mellen 
= 527,2916 Wr. Klafter 
= 3163,75 Wr. Full 

FHiehenmaBe 

1 Quadratmeter (m2 oder qm) 
= 100 dm2 
= 10000 em2 

* = 0,278036 0 Klafter 
* = 10,00931 OFuB 
1 Quadratdezimeter 

(dm2 oder qdm) 
= 0,01 m 2 

= 100 em2 
= 0,1000931 CJFuB 
= 14,4134 DZoll 

1 Quadratzentimeter 
(em2 oder qem) 

= 0,01 dm2 

= 100 mm2 
= 0,144134 DZoll 
= nahe 1/7 DZoll 
= 20,7553 DLinien 

1 Quadratmillimeter 
(mm2 oder qmm) 

= 0,01 em2 

= 0,207553 DLinien 
= nahe 1/r, DLinien 

1 Quadratkilometer 
(km2 oder qkm) 

= 0,01 mam2 
= 100 ha 
= 173,7727 n.-o. Joeh 

1 Quadratmyriameter 
(mam2 oder qmam) 

= 100 km2 

= 10000 ha 
*= 1,737727 0. IJMeilen 

KorpermaBe 

1 Kubikmeter 
(ma oder kbm) 

= 10001 
= 10hl 

* = 0,146606 Kubikklafter 
* = 31,66695 Kubikfull 
1 Kubikzentimeter 

(dma oder kbdm) 
=11 
= 0,001 m 3 

= 1000 em3 

= 0,031667 oder nahe 
1/32 KubikfuB 

= 54,7206 Kubikzoll 
1 Kubikzentimeter 

(ema oder kbem) 
= 1000 mma 
= 0,0547206 Kubikzoll 
= 94,577 Kubiklinien 

1 Kubikmillimeter 
(mma oder kbmm) 

= 0,01 ema 
= 0,094577 oder nahe 

0,1 Kubiklinien 
1 Liter (1) 

= 1,00 dm3 

= 0,01 hI 
= 10 dl 
= 100 el 
= 0,7068515 Wr. MaB 
= 2,8274 Wr. Seidel 

* = 0,01626365 Wr. Metzen 
= 0,2602184 MaBel 



Langenma.l3e 

1 Myriameter (mam) 
= 10000 m 
= IOkm 

*= 1,318229 osterr. Meilen 

Alte Wiener MaBe 

Flaehenma.l3e 

1 Ar (a) 
= 100 m2 

= 0,01 ha 
*= 27,80364 OKlafter 

= 1000,931 OFuB 

1 Hektar (ha) 
= 100a 
= 0,01 km2 

*= 1,737727 n.-o. Joeh 

KubikmaBe 

1 Deziliter (dl) 
= 0,11= 0,1 dm3 

1 Zentiliter (el) 
= 0,011 

1 Hektoliter (hI) 
= 1001 
= 0,1 m3 

*= 1,767129 Wr. Eimer 
*= 1,626365 Wr. Metzen 

3 

Zu den Abkiirzungen wird in Schrift und Druck die "lateinische Schrift" derart 
angewendet, daB die Zeichen in derselben Zeile in gleicher Hohe mit den Zahlen und bei 
Dezimalen erst naeh. der letzten Dezimalstelle ohne Punkt beigesetzt werden. 

Als UrmaB gilt derjenige Glasstab, welcher sich im Besitz der Regierung befindet 
und in der Achse seiner spharisehen Enden gemessen, bei der Temperatur des sehmel
zenden Eises, mit gleieh 999,99764 mm des im franzosisehen Staatsarehiv zu Paris 
deponierten Metre prototype gefunden worden ist. 

LangenmaBe 

1 Wiener Klafter 
= 6 Wr. FuB 
= 72 Wr. Zoll 

* = 1,896484 Meter 

1 Wiener Full 
= 12 Wr. Zoll 
= 144 Wr. Linien 

* = 0,316081 Meter 
= 31,6081 Zentimeter 
= 316,081 Millimeter 

1 Wiener Zoll 
= 12 Wr. Linien 
= 2,63401 Zentimeter 
= 26,3401 Millimeter 

1 Wiener Linie 
= 12 Punkte 
= 2,195 Millimeter 

1 Wiener Elle 
= 2,46 FuB 
= 29 Zoll 674 Linien 

*= 0,777558 Meter 
1 Faust (Pferdemeter) 

= 4 Wr. Zoll 
*= 10,53602 Zentimeter 
1 osterr. Postmeile 

= 4000 Wr. Klafter 
= 7585,936 Meter 

* = 7,585936 Kilometer 
1 osterr. Seemeile 

= l/eo Aquatorialgrad 
= 74 geogr. Meile 
= 976,4 Wr. Klafter 
= 1,8517 Kilometer 

Alte Wiener Maf3e 
FlaehenmaBe 

10 KlaUer 
= 36 OFuB 

* = 3,596652 m2 

10FuB 
= 144 OZoll 

* = 0,099907 m2 

= nahe 0,1 m2 

= 9,9907 dm2 

= nahe 10 dm2 

= 999,07 em2 

= nahe 1000 em 2 

IDZoU 
= 144 OLinien 
= 0,06938 dm2 

= 6,938 cm2 

= nahe 7 em2 

= 693,8 mm2 

1 OLinie 
= 0,04815 cm2 

= nahe 1/20 em2 

= 4,815 mm2 

= nahe 5 mm2 

1 n.-o. Joch 
= 1600 0 Klafter 

*= 57,54642 Ar 
*= 0,5754642 Hektar 
1 osterr. OMeile 

= 16000000 0 Klafter 
= 10000 n.-o. Joch 
= 57,54642 0 Kilometer 

* = 0,5754642 mam2 

1 geogr. OMeile 
= 0,953 osterr. OMeile 
= 54,86 OKilometer 

KubikmaBe 

1 Kubikklafter 
= 216 KubikfuB 

* = 6,820992 m3 

1 KubikfuB 
= 1728 Kubikzoll 

* = 0,03157867 m3 

= nahe 1/32 ma 
= 31,57867 Liter 

1 Kubikzoll 
= 1728 Kubiklinien 
= 18,275 em3 

1 Kubiklinie 
= 10,57 mm3 

= 0,01057 em3 

1 Schaehtrute 
= 100 KubikfuB 
= 3,157867 m3 

1 Wiener Metzen 
= 16 MaBel 
= 1,947 KubikfuB 

* = 0,6148682 Hektoliter 
* = 61,48682 Liter 
1 Mal.lel 

= 3,842926 Liter 
1 Eimer 

= 40 MaE 
= 1,792 KubikfuE 

* = 0,56589 Hektoliter 
= 56,589 Liter 

1 Mal.l 
= 4 Seidel 

*= 1,414724 Liter 
1 Seidel 

= 0,353681 Liter 
l' 
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Gewichte und Vergleich 

a) Metrische Gewich te 

1 Tonne (t) 
* = 1000 Kilogramm 
* = 1785,523 Wr. Pfund 

= 17,85523 Wr. Zentner 
= 20 Zollzentner 

1 metrischer Zentner (q) 
* = 100 Kilogramm 

L. Herzka: Allgemeines 

der metrischen Gewichte 
Zollgewichten 

1 Gramm (g) 
= 10 Dezigramm 
= 100 Zentigramm 
= 1000 Milligramm 
= 0,228547 Quentchen 

* = 0,06 Postlot 
* = 0,286459 Dukaten 

Goldgewicht 
* = 4,855099 Wr. Karat 

= 178,552 Wr. Pfund 
= 2 Zollzentner 1 Dezigramm {dg) 

1 K 'l k = 0,1 Gramm 
logramm ( g) *= 0,0001 Kilogramm 

= 100 Dekagramm 
= 1000 Gramm 1 Zentigramm (cg) 
= 0,001 Tonnen = 0,01 Gramm 

*= 1,785523 Wr. Pfund *= 0,00001 Kilogramm 
*= 1 Pfund 25,137 Lot 1 MiUigramm (mg) 
* = 2 Zollpfund = 0,001 Gramm 

mit den alten Wiener und 

1 Wiener Lot 
= 4 Quentchen 
= 1,0501122 Postlot 

*= 1,750187 Dekagramm 
1 Wiener Quentchen 
*= 4,37547 Gramm 
1 Wiener Karat 
* = 0,205969 Gramm 
1 Wiener Mark SHbergewicht 
* = 0,280668 Kilogramm 
1 Dukaten Goldgewicht 
* = 3,490896 Gramm 
1 Apotherkerpfund 
* = 0,420045 Kilogramm 
1 osterr. Scbiffstonne 

= 20 Zentner 
*= 3,56928Wr.MarkSilber-*= 0,000001 Kilogramm 

gewicht c) Zollgewichte 
* = 2,380697 Apothekerpfd. b) Al te Wiener Gewich te 1 ZoIlzentner 
1 D,ekagramm (dkg) * = 50 Kilogramm 
* = 0,01 Kilogramm 1 Wiener Zentner = 1/20 Tonne 

= 10 Gramm = 100 Wr. Pfund = 100 Zollpfund 
= 0,01785523 Wr. Pfund = 112,012 Zollpfunde = 0,89276 Wr. Zentner 
= 0,2 Zollpfund = 1,12012 Zollzentner 

*= 0,571367 Wr. Lot *= 56,006 Kilogramm 1 Zollpfund 
= 0,6 Postlot = 0,056006 Tonnen (metr.) *= 0,5 Kilogramm 
= 2,28547 Quentchen 1 Wiener Pfund = 30 Postlot 

1 Gramm (g) = 32 Wr. Lot 1 PostIot (Zollot) 
*= 0,001 Kilogramm = 33,6 Postlot = 0,9523 Wr. Lot 

= 0,1 Dekagramm *= 0,56006 Kilogramm *= 16,666667 Gramm 
Die Einheit des Gewichtes ist das Kilogramm, gleich dem Gewicht eines 

Kubikdezimeters destillierten Wassers im luftleeren Raume bei der Temperatur 
von + 4 Grad des hundertteiligen Thermometers . 

.Als Urgewicht gilt das imBesitz der Regierung befindlicheKilogramm ausBergkristall, 
welches im Iuftleeren Raume mit gleich 999997,8 Milligramm des in dem franzosischen 
Staatsarchiv zu Paris aufbewahrten "Kilogramme prototype" gefunden worden ist. 

Ma:f3e und Gewichte anderer Staaten uod Hinder 
Die Meter-Konvention vom 20. Mai 1875, welche die Einfiihrung eines ein

heitlichen MaB- und. Gewichtssystems bezweckt, hat die Geltung und den Gebrauch 
der LandesmaBe nicht iiberall aufgehoben; so in England, Nordamerika und RuBland. 
Nordamerika hat das englische System. 

LiingenmaBe 

1 engl. Zoll 
= 25,4 mm 

1 engl. FuB 
= 12 eng!. Zoll 
= 0,3048 m 

Englisches Maf3system 
1 Yard 

= 3 eng!. Full 
= 36 eng!. Zoll 
= 0,9144 m 

1 Fathom 
= 2 Yard 
= 6 engl. Full 

1 Fatbom 
= 72 eng!. Zoll 
= 1,8288 m 

1 Rod (Rute) (pole, perch) 
= 5% Yard 
= 16% engl. Full 
= 5,029 m 



Russisches MaBsystem 5 

1 Chain Korperma13e \1 Pipe 
= 100 Links 1 Kub. FuB = 4032 Gills 
= 22 Yards = 0,0283 m3 = 5,725 hi 
= 20,117 m 

1 Imperial Gallon 1 Kub. Yard 
1 Statute mile (Meile) = 4 Quarts = 0,7645.m3 

= 8 Furlongs = 8 Pints 1 Reg.-Ton = 80 Chains = 277,27 engl. Kub. Zoll = 2,83 m3 
= 320 Rod = 4,54351 1 Schiffston = 1609,315 m 

1 Imperial Quarter = 1,189 m 3 
1 Nautical mile (Seemeile) = 8 Bushels = 6080 engl. FuB = 64 Gallons Gewichtsma13e = 1853,150 m = 290,781 1 Pound 

FIachenma13e 1 Last Handels- oder Avoirdupois-
1 Qu. Zoll = 10 Quarters Gewicht 

= 6,451 cm2 = 80 Bushels = 16 Ounces 
= 320 Peks = 256 Drames 

1 Quo FuB = 640 Gallons = 453,598 g = 0,0929 m2 = 29,0789 hI 1 Hundredweight (ctw) 
1 Quo Yard 1 Barrel (engl. Zentner) = 0,836 m 2 = 2 Kilderkin = 4 Quarters 
1 Acre = 4 Firkin = 112 Pound 

= 160 Qu. Rod = 1,635 hI = 50,802 kg 
= 4840 Qu. Yard 1 Anker 1 Ton (Tonne) = 0,40467 ha = 0,45435 hI = 20 Hundredweights 

1 Yard of Land 1 Tun = 80 Quarters 
= 30 Acres = 2 Pipes = 224 Pound 
= 12,140 ha = 4 Hogsheads = 1016,047 kg 

1 Hide of Land = 11,45 hI 1 Schiffston 
= 100 Acres 1 Pipe = 2000 Pound 
= 40,467 ha = 7 Rundlets = 907,19 kg 

1 Mile of Land = 126 Gallons 1 Imperial Troy-Pound 
= 640 Acres = 504 Quarts = 12 Ounces 
= 2,59 krn2 = 1008 Pints = 373,24 g 

Russisches MaBsystem 
Langenmaf3e Fliichenmaf3e 1 Kubiksaschehn 

1 FuB 1 Dessatin = 9,7123 rn3 

= 1 engl. Full = 1,0925 ha 
Gewichtsmaf3e = 0,3048 m 1 Quadratsaschehn 

1 Arschin (Elle) = 4,5521 rn2 1 Pud 
1 Quadratwerst = 40 Pfund = 28 engl. Zoll = 1280 Lot = 0,711 m = 1,138 km 2 

= 16,3805 kg 
1 Saschehn Korperma13e 1 Pfund = 3 Arschin 1 Tschetwert = 7 engl. Full = 32 Lot 

= 8 Tschetwerik = 0,409531 kg = 2,133 m = 64 Garnez 
1 Werst = 2,099 hI 1 Berkowitz 

= 500 Saschehn 1 Wedro = 10 Pud 
= 3500 Full = 100 Tscharka = 400 Pfund 
= 1066,781 m = 12,2991 = 163,8048 kg 

1 Meile 1 Botschka 1 Tonne 
= 10 Werst = 40 Wedro = 12 Berkowitz 
= 10,6678 km = 4,9195 hI = 1965,66 kg 



6 L. Herzka: Allgemeines 

Die Miinzeinheiten einiger Staaten 
Ihr ungefahrer Wert in Schilling, Mark und Schweizer Franken am 1. Juni 1929, 
ohne Rucksicht auf Kursschwankungen; die Wertangaben verstehen sich fUr je 
100 Einheiten der fremden Wahrung; nur bei England fUr 1 Pfund, bei der U. S. S. R. 

fUr ein Tscherwonetz 

deren Wert in 
Staat Munzeinheit 

O. S I Mark Frk. 

Belgien ................. 1 Belga = 5 francs it 100 Centimes 98,88 58,61 72,17 

Bulgarien .............. 1 Leva it 100 Stotinki 5,145 3,05 3,765 

Danemark .............. 1 Krona it 100 Ore 189,60 112,32 138,40 

Danzig ................. 1 Gulden it 100 Pfennig 138,00 81,50 100,70 

Deutschland ............ 1 Mark it 100 Pfennig 169,60 123,80 

England ................ 1 Pfund it 20 Shilling 
it 12 Pence it 4 Farthing 34,51 20,46 25,20 

Estland ................. 1 Krone it 100 Ore 190,00 112,60 138,70 

Finnland ............... 1 Finmark it 100 Penni 17,90 10,61 13,07 

Frankreich ........ , .... 1 Franc it 100 Centimes 27,83 16,47 20,31 

Griechenland ........... 1 Drachme it 100 Lepta 9,20 5,45 6,715 

Itallen ................. 1 Lira it 100 Centesimi 37,255 22,10 27,20 

Japan .................. 1 Yen it 100 Sen 311,00 184,50 227,00 

Jugoslawien .......... ; . 1 Dinar a 100 Para 12,505 7,415 9,13 

Lettland ................ 1 Lat it 100 Centimes 137,00 81,20 100,00 

Litauen ................ 1 Litas it 100 Centas 71,00 42,10 51,80 

Niederlande ............ 1 Gulden it 100 Cents 286,00 169,50 207,30 

Norwegen .............. 1 Krona a 100 Ore 189,70 112,40 138,50 

Polen .................. 1 Zloty it 100 Groschen 79,79 46,53 58,25 

PortugaL ............... 1 Escudo a 100 Centavos 31,60 18,73 23,05 

Rumanien .............. 1 Lei it 100 Bani 4,22 2,50 3,08 

Schweden .............. 1 Krona it 100 Ore 190,00 112,60 138,70 

Schweiz ................ 1 Franken it 100 Rappen 137,00 81,20 

Spanien ................ 1 Peseta it 100 Centesimos 100,00 59,28 137,00 

Tschechoslowakei ....... 1 Krone it 100 Heller 21,08 12,50 15,39 

Tiirkei ..... , ........... 1 Pfund it 100 Piaster it 40 Para 346,00 205,00 252,50 

Ungarn ................. 1 Peng6 a 100 Filler 124,00 73,50 90,50 

Union der soziallstischen 
Sowjetrepubliken ...•.. 1 Tscherwonetz = 10 Goldrubel 

a 100 Kopeken 36,60 21,70 26,10 
nurfur Goldmunzen 

Vereinigte Staaten ...... 1 Dollar a 100 Cents 710,00 I 421,00 518,00 

oil 



Spezifische Gewichte verschiedener Stoffe 

Spezifische Gewichte verschiedener Stoffel) 
(Wasser 1,00) 

7 

Die Zahlen geben gleichzeitig das absolute Gewicht in kg je dm3 odeI' t je m3 an 

N amen des Korpers 

Apfel und Birnen, gelagert 
Alabaster ............. . 
Alaun ................ . 
Alaunschiefer .......... . 
Aluminium ............ . 

" gehammert .. 
Aluminiumbronze ....... . 
Amalgam, natiirlich .... . 
Anthrazit ............. . 
Antimon .............. . 
Antimonglanz ......... . 
Argentan ............. . 
Arsenik .............. .. 
Arsenikkies ............ . 
Asbest ................ . 
Asbestpappe ........... . 
Asphalt (Erdpech) ..... . 
Asphaltkitt ............ . 

Baumwolle, lufttrocken .. 
Bergkristall ........... . 
Bergteer .............. . 
Bimsstein, natiirlich .... . 

" Wiener ..... . 
Bitterkalk ............. . 
Bittersalz ............. . 
Bleidraht ............. . 
Bleiglatte ............. . 
Bleiglanz .............. . 
Bleioxyd-Schwefelsaure .. 
Bleispat .............. . 
BleiweiB .............. . 
Bleizucker ............ . 
Blende ................ . 
Brauneisenstein ........ . 
Braunstein ............. . 
Bronze ............... . 
Biicher, geschlichtet .... . 
Buntkupfererze ......... . 

Chilesalpeter ........... . 
" geschiittet .. 

Chlor baryum .......... . 
Chlorkalzium ........... . 
Chrom ................ . 
Chromeisenstein ....... . 

a) Feste Korper 

Spezifisches 
Gewicht 

0,35 
2,71 
1,7 -2,0 
2,34-2,59 
2,58 
2,75 
7,7 

13,75 
1,4 -1,7 
6,65-6,72 
4,6 -4,7 
8,4 -8,7 
5,67-5,96 
6,1 
2,2 -2,8 
1,2 
1,1 -1,5 
1,64 

1,47-1,50 
2,65 
1,13 
0,37-0,91 
2,2 -2,5 
2,88 
1,75 

11,4 
9,3 -9,5 
7,4 -7,6 
6,5 
6,45 
2,4 
2,55 
4,03 
3,7 -3,95 
3,70-4,60 
8,3 
0,84 
5,0 

2,26 
1,00 
2,83 
2,22 
5,9 
4,35 

N amen des Korpers 

Dachschiefer ........... . 
Diamant .............. . 
Dolomit .............. . 

Eis, 0° ............... . 
Eisen, chemisch rein .... . 
Eisendraht ............. . 
Eisenerz ............... 1 

Eisenglanz ............ . 
Eisenvitriol ........... . 
Elfenbein ............. . 
Erbsen, geschiittet ..... . 
Erdkobalt ............. . 

Fahlerz ............... . 
Feldspat ............... . 
Fette ................. . 
Feuerstein ............ . 
FluBspat .............. . 
Formsand, geschiittet .. . 

" gestampft ... . 
Franzosenholz (Guajak) . 

Galmei ............... . 
Gerste ................ . 
Getreide, geschiittet .... . 
Gips, gebrannt ........ . 

gegossen, trocken . 
" gesiebt ........... . 

Gipsmehl ............. . 
Gipsspat .............. . 
Glaubersalz ........... . 
Glimmer .............. . 
Glockenmetall .......... . 
Gneis ................. . 
Gold, gediegen ........ . 

" gegossen ........ . 
" gehammert ....... . 

Golddraht ............. . 
Granat, edler .......... . 

" gem ........... . 
Graphit ............... . 
Gras und Klee, gelagert .. 
GrieB, geschiittet ...... . 
Griinspan .............. . 

. Griinstein ............. . 
Guajak (Franzosenholz) . 

') Siehe auoh: Belastungen im Hochbau S. 105. 

Spezifisches 
Gewicht 

2,76 
3,51 
2,90 

0,92 
7,88 
7,6 - 7,5 
7,1 - 7,75 
5,23- 3,8 
1,9 
1,87 
0,85 
2,25 

4,36- 5,36 
2,54 
0,93 
2,6 - 2,75 
3,15 
1,20 
1,65 
1,33 

4,1 - 4,5 
0,62- 0,70 
0,51- 0,66 
1,81 
0,97 
1,25 
1,36 
2,31 
1,47 
2,78- 3,15 
8,81 
2,4 - 2,7 

19,3 
19,28 
19,:t3-19,6 
19,36 

4,03 
3,71 
1,9 - 2,3 
0,35 
0,66 
1,91 
2,89 
1,33 



8 

N amen des Korpers 

Gnmmiarabikum ....... . 
Gummielastikum ....... . 
Guttapercha ........... " 

Hafer, geschiittet ...... . 
Harz, Fichten· ........ . 

HoIz: 
Ahorn, frisch gefiillt ... . 

" lufttrocken ..... . 
Akazie, frisch gefallt ... . 

" lufttrocken .... . 
Apfelbaum, wild, frisch 

gefiillt .............. . 
Apfelbaum, wild, luft· 

trocken .............. . 
Birke, frisch gefiillt ..... . 

" lufttrocken ...... . 
Birne, wild, frisch gefiillt. 

" "lufttrocken .. 
Buche, frisch gefallt .... 
Buchsbaum, lufttrocken . 
Ebenholz, frisch gefiillt .. 

" lufttrocken .. . 
Eiche, frisch gefallt .... . 
ErIe, frisch gefallt ..... . 

" lufttrocken ....... . 
Esche, frisch gefallt .... . 

" lufttrocken ..... . 
Faulbaum, frisch gefallt .. 

" lufttrocken .. 
Fichte, frisch gefiillt ... . 
Kastanie, frisch gefallt .. . 

" lufttrocken ... . 
Kiefer, Fohre, frisch ge· 

fallt ................. . 
Kirsche, frisch gefiillt .. . 

" Vogel., luft· 
trocken .............. . 

Kork, trocken ......... . 
Larche, frisch gefiillt ... . 
Linde, lufttrocken 
Mahagoni, " 
NuBbaum, " 
Pappel, " ..... . 
Pflaumenbaum, trocken 
Pock (Guajak), luft· 

trocken .............. . 
Tanne, frisch gefallt ... . 
Ulme, frisch gefiillt ....• 

" lufttrocken ...... . 
Weide, frisch gefiillt ... . 

" lufttrocken ..... . 
Zeder ................. . 

L. Herzka: Allgemeines 

Spezifisches 
Gewicht 

1,33 
1,81 
0,98 

0,43-0,54 
1,07 

0,89 
0,76 
0,85 
0,73 

0,92 

0,603 
0,89 
0,72 
1,09 
1,25 
0,95 
0,94 
1,21 
1,19 
1,03 
0,82 
0,55 
0,85 
0,79 
0,879 
0,586 
0,87 
0,90 
0,58 

0,9 
1,041 

0,853 
0,24 
0,92 
0,79 
0,75 
0,66 
0,39 
0,79 

1,26 
0,87 
0,94 
0,67 
0,85 
0,49 
0,57 

N amen des Korpers 

Holzkohle von Eichenholz 
" "N adelholz 

und Buchenholz ..... . 
Hornblende ........... . 
H iilsenfriichte, gelagert, 

im Mittel ........... . 

Indigo ................. . 

Jaspis ................ . 
Jod .................. . 
Jodkalium ............ . 
Jodsilber .............. . 

Kadmium ~ ............ . 
" gegossen .... . 
" gehammert ... . 

Kalium ................ . 
Kalk, gebrannt, geschiittet 

" geloscht ......... . 
Kalkspat .............. . 
Kalkstein, dicht ....... . 
Kalktuff ............... . 
Kalomel .............. . 
Kalziumkarbid ........ . 
Kanonenmetall ........ . 
Kaolin ............... .. 
Kartoffeln ............ . 
Kautschuk ............. . 
Kieselerde ............. . 
Kieselstein ............ . 
Kleesamen ............ . 
Kleie, geschiittet ......• 
Knochen .............. . 
Kobalt, gegossen ...... . 

" gehammert .... . 
Kobaltglanz ........... . 
Kochsalz .............. . 
Kopal ................ . 
Korkholz ............. . 
Kreide ................ . 
Kunstsandstein ......... . 
Kupferblech ........... . 
Kupferdraht ........... . 
Kupfererz, rotes ........ . 
Kupferglanz ........... . 
Kupferkies ............. . 
Kupfervitriol ..........•. 

Laub, geschiittet ....... . 
Lava ................ , . 
Leder ................. . 
Leim ................ .. 
Linoleum in Rollen ..... . 
Lotzinn ............... . 

Spezifisches 
Gewicht 

0,56 

0,3 
3,17 

0,85 

0,77 

2,66 
4,95 
3,07 
5,61 

8,69 
8,6 
8,69 
0,87 
0,9 -1,3 
1,15--1,25 
2,71 
2,7 
2,39 
7,18 
2,26 
8,79 
2,2 
0,59-0,70 
0,93 
2,66 
2,5 
0,82 
0,44-0,60 
1,66 
8,71 
9,15 
6,3 
2,16 
1,1 
0,24 
1,9 -2,7 
2,1 
8,88 
8,8 -9,0 
5,9 
5,7 
4,10-4,3 
2,2 

0,60 
2,85 
0,86-1,02 
1,27 
1,15--1,30 
8,9 



Spezifische Gewichte verschiedener Stoffe 

N amen des Korpers 

Magnalium ............ . 
Magnesia .............. . 
Magneteisenstein ....... . 
Magnetkies ............ . 
Malachit ............... . 
Mangan ............... . 
Marmor, 

agypt., grfuler ....... . 
gruner .............. . 
italien., weiller ...... . 

" schwarzer ... . 
schles., weiBer ....... . 

Mastix ................ . 
Meerschaum ........... . 
Mehl, lose ............. . 

" in Sacken ....... . 
Mennige .............. . 
Mergel ................ . 
Messing, gegossen ...... . 

" gehammert ... . 
Messingblech .......... . 
Messingdraht, gegluht ... . 

" ungegluht .' 
Milchzucker ........... . 
Molybdan ............. . 
Miihlsteinquarz ........ . 

Natrium .............. . 
Neusilber ............. . 
Nickel, gegossen ........ . 

gehammert ..... . 

Spezifisches 
Gewicht 

2,4 -2,6 
2,24 
5,1 
4,54-4,64 
3,46 
7,51 

2,67 
2,7 
2,72 
2,71 
2,65 
1,05 
1,3 
0,4 -0,5 
0,7 -0,8 
8,6 -9,1 
2,5 
8,15 
8,52 
8,57 
8,43 
8,74 
1,54 
8,05 
2,5 

0,97 
8,56 
8,28 
8,67 

Ocker ................. 3,5 
Onyx ................... 2,73 
Opal .................. 1,91 

Packfong (Neusilber) .... . 
Palladium .............. . 
Papier ................ . 
Paraffin .............. . 
Pech ................. . 
Pechblende ............ . 
Pechstein ............. . 
Pflanzenfaser .......... . 
Phosphor, gelb ........ . 

" rot ......... . 
Phosphormetall ........ . 
Platin, gegossen ....... . 

" gehammert ..... . 
" gepragt ....... '.' 
" gewalZt ........ . 

Platindraht ........... . 
Platinerz .............. . 
Porzellan ............. . 

8,4 -8,7 
11,3 
0,7 -1,15 
0,87-0,91 
1,07 
6,65 
2,21 
1,5 
1,83 
2,19 
2,34 

20,15 
21,31 
21,35 
21,6 
21,4 
16,0 
2,15-2,3 

N amen des Korpers 

Pottasche .............. . 
PreBkohle ............. . 

Quarz ................ . 
Quarzsand, frisch ...... . 

" trocken ..... . 
Quecksilber ........... . 

Raseneisenstein ......... . 
Roggen in Masse ...... . 
Roteisenstein .......... . 
Rotkupfererz ........... . 
Ruben, geschuttet ..... . 

Sagespane, festgedruckt . 
Salmiak ............... . 
Salpeter ............... . 
Sandstein .............. . 
Schamottestein ........ . 
Schiefer ............... . 
SchieBpulver, gestampft .. 

" locker .... . 
Schlacke .............. . 
Schmirgel ............. . 
Schnee, gestampft ..... . 

" locker ......... . 
Schwefel, natiirlich ..... . 

" rein ... ~ ...... . 
Schwefelblumen ........ . 
Schwefelkies ........... . 
Schwefelzinn .......... . 
Schwerspat ............ . 
Selen ................. . 
Serpentin ............. . 
Silber, gegossen ........ . 

" gehammert ..... . 
" gewalzt ........ . 

Silberdraht ............ . 
Silberglanz ......... ' ... . 
Silberhornerz .......... . 
Smaragd .............. . 
Soda, ge~luht ......... . 

" knstallisch ...... . 
Spateisenstein ......... . 
Speckstein ............ . 
Starkemehl ............ . 
Stearin ............... . 
Steinsalz .............. . 
Stroh, gepreBt ......... . 
Strontium ............. . 
Syenit ................ . 

Talk .................. . 
Talkerde .............. . 

Spezifisches 
Gewicht 

2,26 
1,25 

2,66 
1,95 
1,63 

14,2 

2,75 
0,68-0,79 
4,9 
5,65 
0,57-0,65 

0,30 
1,46 
1,95 
2,35 
1,85 
2,67-2,74 
1,75 
0,9 
'2,5 -3,0 
4,0 
0,80' 
0,125 
2,07 
1,38 
2,09 
4,9.-5,2 
5,27 
4,45 
4,31 
2,64 

10,48 
10,62 
10,55 
10,48 
7,05 
6,7 
2,77 
2,5 
1,45 
3,75 
2,6 
1,53 
0,97 
2,28 
0,14 
4,5 
2,7 

0,95 
2,35 

9 
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N amen des Korpers 

Talkschiefer ............ . 
Tellur ................ . 
Titan ................. . 
Titaneisen ............. . 
Ton, frisch ............ . 

" trocken .......... .. 
Tonerde, rein .......... . 

" trocken ...... . 
Tonschiefer ............ . 
Topas ................ . 
Torf .................. . 
Torfstreu, gepreBt ..... . 
Trachit ............... . 
Tragant ............... . 
TraB, gemahlen ........ . 
Tripel ................ . 
Tuffstein .............. . 
Turmalin .............. . 

Umbra ................ . 
Uran ................. . 

Wachs ................ . 
Walkerde ............. . 

N amen des Korpers 

Ather, bei 20° C ...... . 
Aldehyd .............. . 
Alkohol, absolut., bei 20°C 
Ammoniak, flussig, 

bei 0° C ............ . 

Baumol, bei 12 ° C ...... . 
Benzin ................ . 
Benzol, bei 0 ° C ....... . 
Bier .................. . 
Blausaure, bei 0° C ..... . 
Brom, bei 0 0 C ........ . 

Chlorwasserstoffsaure, 
konzentriert ......... . 

Essig, destillierter ...... . 
Wein- ........... . 

L. Herzka: Allgemeines 

Spezifisches 
Gewicht 

2,74 
6,11 
5,3 
4,75 
2,5 
1,8 
2,1 
1,5 
2,82 
3,52 
0,64-0,84 
0,21-0,23 
2,6 -2,8 
1,32 
0,95 
1,6 
1,3. 
3,15 

2,2 
9,0 

0,97 
1,75 

N amen des Korpers 

Wasserglas ............. . 
Weillmetall ............ . 
Weizen, geschuttet ..... . 
Wicken ................ . 
Wismut ............... . 
Wolfram .............. . 

Zement ............... . 
eingeruttelt .... . 

" lose eingelaufen . 
Zink, gegossen ......... . 

.. gehammert ...... . 

.. gewalzt ......... . 
Zinkblende ............ . 
Zinkdraht ............. . 
Zinkoxyd ............. . 
Zinkspat .............. . 
Zinkvitriol ............ . 
Zinn, gegossen ......... . 

" gewalzt ......... . 
Zinnober .............. . 
Zinnstein ............. . 
Zucker, weill ........... . 

b) Tropfbarfliissige Korper 

Spezifisches 
Gewicht 

0,736 
0,79 
0,789 

0,875 

0,919 
0,68-0,7 
0,9 
1,015-1,034 
0,705 
2,966 

1,208 

1,009 
1,01l 

N amen des Korpers 

FluBsaure, bei 0 ° C .... . 
FuselOl, bei 0 ° C ...... . 

Glyzerin, bei 0 0 C ..... . 

Holzgeist .............. . 

Kalilauge ............. . 
Kochsalzlauge, gesattigt .. 
Kreosot, bei 0 ° C 

Leinol, beil2° C ...... . 

Milch .........•........ 
Mohnol, bei 0 0 C ...... . 

Natronlauge, Soda ..... . 

Spezifisches 
Gewicht 

1,25 
7,1 
0,7 -0,8 
0,82 
9,822 

17,6 

3,13-3,25 
1,61-2,05 
0,98-1,32 
6,9 
7,31 
7,2 
3,9 -4,2 
7,14 
5,5 
4,44 
1,9 
7,29 
7,39 
8,1 
6,3 
1,61 

Spezifisches 
Gewicht 

1,061 
0,83 

1,26 

0,8 

1,1 -1,7 
1,208 
1,037 

0,94 

1,03 
0,924 

1,15-1,17 



Spezifische Gewichte verschiedener Stoffe 

N amen des Korpers 

ijIstoff, bei ° ° C ....... . 
Olivenol, bei 15° C .... . 

Petroleum ............. . 

Quecksilber, bei 0° C ... . 

Rapsol ................ . 

Salpetersaure, bei 12° C .. 
Salzsaure, bei 150 C .... 
Schwefelather, bei 0° C 
Schwefelkohlenstoff, 

bei 0° C ............ . 
Schwefelsaure, englische .. 
Seewasser ............. . 

Spezifisches 
Gewicht 

0,913 
0,918 

0,8 

13,598 

0,914 

1,522 
1,192 
0,715 

1,272 
1,83 
1,03 

Namen des Korpers 

Spiritus ............... . 
Stearinsaure ........... . 
Steinkohlenteerol ...... . 

" rektifiziert 
Steinol ............... . 

Spezifisches 
Gewicht 

0,81-0,86 
0,854 
0,744 
0,91 
0,8 

Teer, Teerol ............ 1,2 
Terpentinol ............ 0,82 

" gereinigt .... 0,87 
Tran .................. 0,93 

Wasser, bei 4° C . . . . . . . . 1,0 
Wein................... 0,99-1,00 

Zitronensaure, bei 0° C . . 0,852 

c) Gasformige Korper 

Bei 0° C und 760 mm Druck 

Das spezifische Gewicht der atmospharischen Luft, das in Hinsicht auf 
Wasser = 0,0012934 ist, = 1 gesetzt 

11 

N d K .. I Mittleresl Gewicht I N d K" I Mitt!eres I Gewicht amen es orpers Bpezifisches je 1 m' amen es orpers spezifi!lches je 1 m' in kg 
Gewicht in kg GewlCht 

Atherdampf ........ 2,586 3,344 Kohlenwasserstoff -
Alkoholdampf ....... 1,613 2,086 gas, olbildend .... 0,985 1,274 
Ammoniakgas ....... 0,589 0,758 
Arsenikdampfe ..... 10,58 13,684 Phosphorwasserstoff -
Atmospharische Luft . 1,0 1,293 gas .............. 1,214 1,57 

Bromdampf ......... 5,54 7,164 Quecksilberdampf .. 6,976 9,023 

Chlorgas ............ 2,47 3,156 Sauerstoffgas ...... 1,106 1,43 
Chlorwasserstoff .... 1,247 1,615 Schwefeldampf ..... 6,617 8,56 

Grubengas ......... 0,559 0,721 Schwefelkohlenstoff . 2,644 3,42 
Schwefelwasserstoff -

Holzgeistdampf ..... 1,12 1,45 gas .............. 1,177 1,517 
Steinkohlengas ..... 0,3~,45 0,439-0,581 

Joddampf .......... 8,716 11,27 Stickstoffgas ....... 0,972 1,26 
J odwasserstoff ...... 4,443 5,75 

Terpentinolgas ...... 4,763 6,16 
Kohlenoxydgas ..... 0,967 1,246 
Kohlensaure ........ 1,53 1,979 Wasserdampf von .. 
Kohlenwasserstoff - 100° C ........... 0,456 0,623 

gas, Grubengas ... 0,56 0,725 Wasserstoffgas ..... 0,069 0,089 



12 Angaben aus der Mecbanik 

Angaben aus der Mechanik 
Einheit der Geschwindigkeit: m/sek oder km/St., der Bescbleunigung: m/sek 2• 

Erdbeschleunigung: g = 9,81 m/sek 2. 

Geschwindigkeit: V =g . t = (2gh. 
Fallhohe: h= gt2 =~. Fallzeit t=Y...= 1/2h. 

2 2g' 9 V 9 

Tabelle einiger mittlerer Geschwindigkeiten 

Gegenstand I Fur eine I 
Sek/ml St./km 

Gegenstand 

FuBganger ................. 1,4· 5 ArtiIleriegescbosse ......... . 
pferd im Scbritt............ 1,0 3,6 U mdrehungsgeschwig.dig-

" "Galopp. . . . . . . . . . . 4,5 16 keit der Erde am Aquator 
Frachtwagen ....... , . . . . . . . . 0,8 3 Fortschreitende Bewegung 

Fiir eine 
Sekunde 

350 m 

448m 

Postwagen ................. 3,0 10 der Erde ................ 29,4 km 
Maximalgeschwindigkeit auf Lichtgeschwindigkeit . .. . . .. 300000 km 
Hauptbahnen: Giiterziige... 12 45 Elektrischer Strom in der 

Personenziige 17 60 Telegraphenleitung ...... 12000 km 
Eilziige . . . . . . 25 90 Schallgeschwindigkeit in der 

FluBdampfer: Talfahrt..... 4,2 15 Luft bei 00 ••••• , •••••••• 

Bergfahrt . . . . 2,5 9 " 2000 ••••••••••• 

Ozeandampfer .............. 1l,6 41,7 Wind .................... . 
Flugzeuge bis............... 55,5 200 Sturm .................... . 

Einheit der Kraft in der Technik ist das kg. 

lU d P Kraft . t k k 2/ 
" " asse, a m = g = Erdbeschleunigung' IS gse m. 

332,5 ill 
344,4 m 
3-7m 

18-40m 

Physikal. Ma8system: Masseneinheit 1 g, Krafteinheit: 1 Dyn = 1 g cm/sek 2 = 
= 0,000001019 kg. 

Einheiten der Leistung in der Technik sind: mkg/sek, 1 Pferdestiirke (PS) = 
=75 mkg/sek, 1 Voltampere=l Watt =0,1019 mkgjsek, 1 PS=736 Watt =0,73546 
Kilowatt (kWh). 

Ge- Vorteilhafteste Arbeit je 
8Stundenin Pferde-Motor wicht Art der Arbeit Kraft I Geschwin- Kilogramm- starken in kg in kg digkeit v 

inmm metern 

Mensch ..... 70 ohne Maschine ........ 12 (5) 0,8 - -

am Hebel ............. 15(6) 1,1 - -

im Taglohn ........... - - 138000 1/15 
im Akkord ............ - - 200000 1/10 

Pferd ...... 300 ohne Maschine ........ 56 1,3 2100 000 1 
am G(ipel ............. 44 0,9 1140000 -

Ochse ...... 280 ohne Maschine ........ 60 0,8 1400000 2/a 
am Gopel ............. 65 0,6 1120000 -

Reibung. Die Reibung R ist dem Drucke N senkrecht zur Reibungsfliiche 
proportional. 

,u = Reibungszahl. CUber ,u siehe Statik S. 79.) 
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Tempcraturskala und Wiirmeeinheit (Reichsgesetz vom 7. August 1924): Die 
gesetzliche Temperaturskala ist die thermodynamische Skala mit der MaBgabe, 
daB die normale Schmelztemperatur des Eises mit 0° und die normale Siede
temperatur des Wassers mit 100° bezeichnet werden. 

Temperaturskalen: 

Siedepunkt des Wassers 
Gefrierpunkt" " 

° Oelsius 
100 
o 

° Reaumur 
80 
o 

1 ° 0=0,8° R= 1,8° F 
Die absolute Temperatur betragt: TOO=(t+270)00. 

° Fahrenheit 
212 
32 

Die gesetzlichen Einheiten fUr die Messung von Wiirmemengen sind die Kilo
kalorie (kcal) und die Kilowattstunde (kWh). 

Die Kilokalorie ist die Warmeeinheit (WE), durch die 1 kg Wasser bei Atmo
spharendruck von 14,5° auf 15,5° 0 erwarmt wird. 

Die Kilowattstunde ist gleichwertig dem Tausendfachen der Warmemenge, 
die ein Gleichstrom von 1 gesetzlichen Ampere in einem Widerstande von 1 gesetz
lichen Ohm wahrend 1 Stunde entwickelt und ist 860 kcal gleich zu erachten. 

Spezifische Wiirmemenge ist die Warmemenge in WE, die notwendig ist, urn 
1 kg einer Substanz urn 1 ° 0 zu erwarmen. 

Lichtstiirke. Die von einer Lichtquelle in der Sekunde ausgehende Licht
menge (Lichtstrom) wird in Lumen (Lm) gemessen. Eine Lichtquelle von der 
Starke einer Hefnerkerze (HK), der eine mittlere raumliche Lichtstarke = 1 ent
spricht, sendet 12,56 Lm aus. 

Warmeleitfahigkeit einiger Stoffe 
(das ist diejenige Warmemenge, welche in einer Stunde durch eine Platte von 1 m2 

Querschnitt und 1 m Dicke durchflieIlt, wenn zwischen den Endflachen der Platte 
ein Temperaturgefalle von 1 0 C besteht) 

Aluminium .................. 173 Holz: Kiefer, quer ............. 0,11 
Blei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 " langs. . . . . . . . . . .. 0,30 
Eisen und Stahl: Hohlziegelmauerwerk ........... 0,28 

FluIleisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Kalkstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,81 
GuIleisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Linoleum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,16 
Stahl ..................... 47 Kalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,26 

Kupfer ...................... 320 Kork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,26 
Messing ................. 50-100 Sandstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,4 
RotguIl ..................... 58 Sagemehl ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,06 
Zink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Sagespane, gepreIlt ............. 0,04 
Zinn......................... 54 Schiefer .................... 0,3-1,3 
Asbest ................... 0,13--0,2 Ton, feuerfest '" ............... 0,72 
Asphalt ..................... 0,6 Verputz ........................ 0,70 
Beton 1:4 ................... 0,65 Wasser ........................ 0,52 

" 1: 12 ................. 0,70 Zement ........................ 0,76 
Bruchsteinmauerwerk ....... 1,3-2,1 Ziegel ......................... 0,44 
Eis ......................... 1,5 Ziegelmauerwerk ............... 0,36 
Gips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,32 Luft in lotrechten Schichten bei 
Glas ........................ 0,75 einer Schichtendicke von 1 cm 0,02 
Holz: Eiche, quer ... . . . . . . . . . 0,18 bei einer Schichtendicke von 

langs ........... 0,31 10 cm ...................... 0,07 



14 .Angaben aus der Mechanik 

Statistische Angaben aus der W iirme- und Energiewirtschaft 
Zur Erzeugung einer Kilowattstunde (kWh) sind erforderlich: 
1,2 kg Steinkohle (7000 WE je kg). 
1 m3 Gas (5000 WE je m3). 

0,35 kg BraunkohlenteerOl zu 10000 WE je kg. 
1301/sek Wasser bei 1 m Gefalle. 
Leistung einer Kilowattstunde: 
Versorgt eine Bogenlampe von 2000 HK rund 2 Stunden lang mit Strom. 
Erzeugt im Motor 1 PS eine Stunde lang. 
Bringt siebenmal je 1 1 Wasser zum Kochen. 
LaBt eine Gliihbirne von 25 HK 40 Stunden lang brennen. 
"" " ,,50 HK 20 " " " 

LaBt einen Tramwaywagen rund 1,5 km weit fahren. 
Zur Erzeugung von 1 rns Gas sind notwendig: 
3,3 kg Steinkohle; auBerdem werden hierbei gewonnen : 2,3 kg Gaskoksund 0, 15 kg Teer. 
Leistung von 1 rns Gas: 
Erzeugt 2 PS eine Stunde lang. 
Liefert ein Bad von 150 1 Wasser mit einer Ternperatur von 35 0 C. 
Versorgt eine Lampe von 50 HK 20 Stunden lang. 
Bringt 25mal je 21 Wasser zum Kochen. 
Halt einen ungefahr 100 m3 groBen Raum eine Stunde lang auf 20 0 C. 
Fur die Erzeugung von 100000 WE (Warrneeinheiten) werden benotigt: 

40 kg Steinkohlenhaldenstaub it 2500 WE je kg 
27 " Hartholz (lufttrocken) " 3700" " 
13 " Holzkoble 7700" " " 
25 " Torf (lufttrocken) 4000"" " 
12 .Anthrazit 7900 
14 " Steinfettkoble 7000 " 
21 ,,' Braunkohlenbriketts 4800"" " 
14 " Zechenkoks 7000 " 
15 " Gaskoks 6800" " " 
11 1 Petroleu!U " 10 000" je Liter 

Kohleverbrauch in Kilograrnrn fUr die Herstellung von: 
1 kg Romanzement 0,16 bis 0,24 kg Koble zu 7000 WE je kg 
1 " Portlandzement 
1 " Kalk 
1 " Kupfer 
1 " Roheisen 
1 " Stahl 
1 " Gummi 
1 " Leim 
1 " Garn 
1 " Papier 
1 " Leder 
1 " Eis 
1 " Zucker 
1 " Mehl (Walzmuhle) 
1 "GrieB " 
1 1 Bier 
11 Spiritus 
1 Stuck Mauerziegel 
lIs m 2 = 2,25 kg Glas 

0,35 " 0,45 
0,25 

" 
0,4 
1,0 
0,4 

" Koks 
" Koble 

16,11 
3,2 
2,5 bis 3,0 
0,7 " 0,8 
3,4 
0,05 
1,0 bis 1,5 

" 
" 

0,12 " 0,15 " 
0,12 " 0,15 " 
0,18 
1,50 
0,15 

11 bis 12 

" 

" 

" 7000 

oder 0,5 kWh 
2,5 kWh + 0,3 kg Koks 
1,5 kWh 

,,2,4 kWh+0,6 kg Kohle 
" 0,44 kWh +0,42 " 
,,0,7 kWh+2,7 " 

" 0,2 kWh 
" 0,2 kWh 
" 0,03kWh+0,15kgKohle 
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Fiir eine Schnellzugslokomotive bei Zuriicklegung von 1000 km 13000 kg Kohle. 
Fiir eine Schnellzugslokomotive bei Zuriicklegung von 1000 km je Person 22 kg 

Kohle. 
Fiir eine Badeanstalt je Besucher 5 bis 8 kg Kohle. 
Wiirmedurchgang von Wiinden verschiedener Bamveisen im Verhiiltnis zu 
Stein starken (deutsches Format), beiderseits verputzten Ziege1mauerl): 
Stein starkes Ziegelmauerwerk ...................... vVarmedurchgang 

" ..................... . 
Kalksandsteinmauerwerk ............. . 
rheinisches Schwemmsteinmauerwerk ... . 
)liinchener Loschsteinmauerwerk ...... . 

Hohlmauerwerk 

einer 

100 
130 
121 
68 
53 
97 aus Ziegelsteinen mit einer Luftschichte .. 

gefiillt mit Isoliermitteln 68 bis 74 
Ziegelmauerwerk, 1 Stein stark, innen verkleidet mit einem Isolierstoff beliebiger 

Art .............................................................. 68 " 74 
Fachwerk mit Yz Stein starken Ziegelausmauerung, innen verkleidet mit cinem 

'Isolierstoff ........................................................ 78 " 87 
Barackenwand, auBen Schalung mit Deckleisten, Dachpappelage, Torfmull-

fiillung, innen Gipsdielenverkleidung ................................. 39 

Bohlenwand aus 3 cm starken Bohlen mit innerem Verputz, auf Holzstaben 
und Dachpappezwischenlage ........................................ 100 

Die angegebenen Daten sind Wandtafeln der AU6stellung fUr WasserstraIJen- und Energiewirtschaft 
in }\liinchen 1921 entnommen. 

Wasserbedarf 2) 

Fur gewohnliche Verhaltnisse in Stiidten genugen je Kopf und Tag 
(24 Stunden) im Jahresdurchschnitt 100 Liter Wasser. 

Sind aIle Wasserbedurfnisse einer Ortschaft bekannt oder lassen sie sich ein
schatzen, so kann der gesamte Bedarf aus na.chstehenden Werten ermittelt werden: 

a) Hausgebrauch bei Bezahlung des Wassers auf Grund von 
Messungen: 

1. Gebrauchswasser in W ohnhausern, zum Trinken, Reinigen, Kochen 
und zur Wasche, fUr den Kopf der Bewohner im Tage ...... . 

2. Abortspiilung, einmalige .................................... . 
Pissoirsplilung, aussetzend, je Stand in der Stunde ........... . 

" fortwahrend, fUr den laufenden Meter Spiilrohr 
in der Stun de ........................................... . 

3. Bader: ein Wannenbad 3501, Brause ....................... .. 
4. Garten- oder HofbegieBung an einem trockenen Tage, fiir den 

Quadratmeter ........................................... . 
5. Ein Pferd trankcn und reinigen, ohne Stallreinigung, im Tage 
6. Desgleichen ein Stiick GroBvieh ............................. . 
7. 

" "" 
Kleinvieh ............................. . 

8. Einen Wagen reinigen ...................................... . 
Wird das abgegebene Wasser nicht durch Wassermesser kon

trolliert, so steigt der Verbrauch auf das Doppelte und bOher. 

1) Siehe aClCh Ge3undheitstechnik, Abschnitt D. 

20 bis 301 
5 bis 61 

301 

2001 
20 bis 301 

1,51 
501 
501 
101 

2001 

') Entnommen: Bleich-Melan: "Taschenbuch fiir Ingenieure und Architekten, Verlag Springer. 
"'ien. 1926. 



16 Dachneigungen 

b) (jffentliche Anstalten: 
1. Schulen, fiir den Schiller und Schultag ...................... . 
2. Kasernen, fiir den Mann und Verp£legstag ................... . 

Fiir ein Pferd .............................................. . 
3. Kranken- und Versorgungshauser, fiir den Kopf und Verpflegstag .. 
4. GasthOfe, fiir den Kopf und Verpflegstag, ohne Aufz"iige oder 

Wassermotoren .......................................... . 
5. Badeanstalten, fiir das abgegebene Bad ....................... . 
6. Waschanstalten, fiir 100 kg Wasche .......................... . 
7. Schlachthauser, Gesamtverbrauch im Jahre fiir das Stuck 

geschlachteten Viehes ..................................... . 
8. Marktha11en, fiir den Quadratmeter und den Markttag ........ . 
9. Eichamt, Gesamtverbrauch fiir 1 mS geeichten HohlgefaBes .... . 

21 
201 
401 

100 bis 1501 

1001 
5001 
4001 

300 bis 4001 
51 

1100 I 
80001 10. Bahnhofe, Speisewasser fiir eine Lokomotive je Tag ........... 6000 bis 

c) Gemeindezwecke: 
1. StraBenbespritzung, fiir den Quadratmeter, einmalige Bespritzung 
2. (jffentliche Gartenanlagen, fiir den Quadratmeter, einmalige 

Bespritzung .............................................• 
3. llffentliche Ventilbrunnen, im Tage ........................... . 
4. (jffentliche Pissoirs, bei intermittierender Spillung, fiir den Stand 

in der Stunde 60 1; bei fortwahrender Spillung, fiir den laufenden 
Meter Spiilrohr in der Stunde ............................. . 

d) Gewerbe und Industrie: 
1. Brauereien, Gesamtverbrauch im Jahre fiir den Hektoliter ge-

brauten Bieres, ohne Eisbereitung ......................... . 
2. Zur Verwandlung von 1 kg W o11e in Tuch (Dampfmaschine, W 011-

wasche, Walkerei, Rauherei, Spillen der farbigen Ware), nach 
Beissel ................................... ' .............. . 

3. Dampfmaschine, fiir die Pferdekraft in der Stunde ............ . 

Dachneigungen 

1 bis 1,51 

1,51 
30001 

2001 

5001 

10001 
301 

Sie sind von der Art des Eindeckungsmaterials und von den ortlichen Schnee
verhaItnissen abhangig. Das Dach kann urn so flacher sein, je fugenloser die Deckung 
ist. Bei groBen Schneemengen (im Gebirge) sind steile Dacher zu empfehlen, urn ein 

Abgleiten des Schnees zu ermoglichen. Wenn nicht 

~ architektonische Rucksichten maBgebend, moglichst 
~ flache Dacher mit moglichst fugenloser Deckung! 

~ l ' l r ErfahrungsgemaB richtige Dachneigungen 
-2 ,!>,,.. z- fur die gebrauchlichen Dachdeckungsmateria-

lien 1): 

Art der Dachdeckung I Dac,:e:;ungl ~?~~:'-I Art der DachdeCkUngl Dac~~e~gungl ~?~?:.-
von I bis von I bis von I bis von Ibis 

A.spha.ltdach .............. 1:30 1:12 18/. 4'1. SChieferdach, englisch 1 :2,5 - 218/. -
Bleiblechda.ch ............. 1:1,75 und 291/. und (minde· 

flacher weniger stens) 
Stahlblechdach ........... 1:3 1:5 18'/. 11'/. Schindelda.ch • '.' ...... 1:1,5 - 33'/8 -
Eternitda.ch ............... 1 :3,5 1:1 15 45 Strohda.ch .•.......... 1:1 3:2,5 40 50'/. 
Glasdach .................. 1:3,5 1:1 15 45 Wellblechdach ....... 1 :1,5 1:1,25 33'1. 3S'/. 
Holzzementda.ch ........... 1:12,5 1:10 4'/, 5'1. ZiegeldAcher, doppelte 1:2,5 1:1,5 21'/. 33'/8 
Kiespappedach,doppellagig 1:7,5 - 7'/, - einfache 1 :1,5 1:1 33'/. 45 
Kupferblechdach .........• 1 :12,5 1:10 4'/. 5'/. Fa.lzzi~geldach ....... 1:3 1:1,5 18'/. 33'/. 
Pappedach ................ 1:10 1:5 5'1. 11'/. Kronendach 1:2,5 1:1,5 21'/. 33'1. 
Rohrda.ch ................. 1:1 3:2,5 40 5()1/. Pfannendach ......... 1:1,25 1:1 38'1. 45 
Schieferdach ........•...... 1:2 1:1,5 26'/, 33'/. Zinkblechda.ch ....... 1 :17,5 1:5 7'/. 11'/. 

') Aus Bronneek: Holz 1m Hochbau. Verlag Julius Springer. Wien. 1927. 



Bestimmung der Schleppbahnrentabilititt 

Lotrechte Gesamtdachlasten aus Eigengewicht, Schnee und Wind 
in kg/m2 Grundrill (nach Saliger) 

17 

Dachneigung I 100 I 150 I 200 I 250 I 300 I 350 I 400 I 450 

Einfaches Ziegeldach ........... - - - 253 264 277 290 306 

" " 
in Mortel .. - - - 264 275 289 303 320 

Doppeltes Ziegeldach ........... - - - 275 287 301 316 335 
Kronendach .... ; ............... - - - 286 299 314 329 349 
F alzziegeldach .................. - - - 242 252 265 277 292 
Monch- oder Nonnendach •...... - - - 280 293 307 323 342 
Engl. Schieferdach .............. - - 204 220 229 240 251 264 

" " auf Schalung - - 215 231 241 252 264 278 
Deutsches 

" 
.............. - - 225 242 252 265 277 292 

Zinkdach ....................... 170 185 199 214 223 234 244 257 
Wellblechdach ............... ,. 154 169 183 198 206 216 225 235 
Einfaches Pappedach ........... 164 179 193 209 218 228 - -
Eisenbetondach ................ 312 330 358 369 385 405 427 455 
Holzzementdach .......... ,. '" 312 - - - - - - -
Glasdach, 5 mm ................ - 169 183 198 206 216 225 235 

" 6 
" 

................ - 174 188 203 212 222 231 242 

Fiir iiberschlagige Berechnungen darf die GroBe der Eigenlast 
gesetzt werden: 

Pfetten aus Stahl............................ 7 bis 15 kg/m2 Dachflache 
Freitragende Holzbinder, 10 bis 18 m Stiitzweite 20 " 40 
Stahlfachwerksbinder " 18"" 15 
GroBere Dachbinder ......................... 20 bis 25 " 
Schwere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 " 40 

Bestimmung der SchleppbahnrentabiliUit 
Bezeichnungen: 
L = Lange der Schleppbahn in Kilometer von der Fabrik zur Station, 
Z = " des Fahrweges" " "" " " K = Fuhrwerkskosten fiir eine Tonne und Kilometer, 

B = Baukosten der Schleppbahn, exklusive Grundeinlosung, 
p = ZinsfuB, 
E = Erhaltungskosten der Schleppbahn fiir ein Jahr und Kilometer, 
Z = Schleppbahngebiibr fiir einen Waggon (= 10 Tonnen), 
Q = Jahresgewichtsumsatz an Giitern auf der Schleppbahn in Tonnen, 
a = jahrliche Abschreibung. 
Unter der Annahme einer zehnjahrigen Amortisation berechnet sich die erforderliche 

Mindestfracht Q aus: 

mit: 

Bauratgeber, 9. Auf!. 

Bp Z 
100 + E L + a + Q . 10 Z K ZQ 

Q 0,01 B.p+EL+a 
:> KZ-O,lZ . 

2 
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Beispiel: L=0,8km, l=l,Okm, K=1,25S, B=48000S, p=10%, E=1800S, 
Z = 3,0 S, a= 2400 S. 

Die erforderliche Mindestfracht folgt daher aus obiger Gleichung mit: 

Q = 8840 Tonnen = 884 Waggons. 

Durcbscbnittsgewicbte von Fabrzeugen in Tonnen 
Fahrrad .................. 0,09 bis 0,10 
~Iotorrad .......................... 0,11 
Personenauto ...................... 1,65 
Motorkleinlastwagen (gedeckt) ..... 2,45 

Motorlastwagen (stahlbereift) ..... 10,20 
Motoranhangl'T 5,10 
Traktoren (leicht)................ 5,10 
Traktorenanhanger . . . . . . . . . . . . . .. 5,10 

Motoromnibus .................... 6,10 Zugmaschinen ................... 12,20 
~Iotorlastwagen (gummibereift) .... 6,10 Anhanger fiiI' Zugmaschinen ..... 8,20 
Motoranhanger .... 5,10 Einspannige Fahrzeuge (leicht)... 0,41 

Zwei- oder mehrspannige Fahr-
zeuge (leicht).................. 0,61 

Einspannige Fahrzeuge (schwer) ..... : ...... 1,30 
Zwei- oder mehrspannige Fahrzeuge (schwer) 2,60 
Mobelwagen ............................... 2,20 
Omnibusse fiiI' zwei oder mehrere Pferde ... 3,10 

Die Spurweite der Wagen, gemessen zwischen den inneren Radreifenkanten 
der Rader einer Achse, schwankt zwischen 1,1 bis 1,5 m; haufige Spur 1,35 m. 

Breite der Wagen samt Ladung 1,6 bis 3,5 m, Lange ohne Deichsel 
2,4 bis 6,0 m, Hohe der beladen,en Wagen 1,6 bis 4,0 m. 

tJber Abmessungen von Kraftwagen siehe "Garagenbau". 

StraBenneigungen (Liingsgefiille) 1) in Promille 

Wichtige StraBen des Flachlandes von 20 bis 25 bis hochstens 25 bis 35. 

" " " 
Hiigellandes 

" 
25 

" 
35 

" " 
35 

" 
50. 

" " " 
Gebirgslandes 

" 
35 

" 
50 

" " 
50 

" 
65. 

AlpenstraBen ..................... 
" 

70 
" 

80 
" " 

100. 
Feld- und Waldwege .............. 

" 
100 

" 
120 

" " 
150. 

Giiterwege (Alp- oder Weidewege) .. 
" 

130 
" 

160 
" " 

250. 
VerbindungsstraBen ............... 

" 
60 

" 
70. 

Schleif- oder Schlittenwege zur Talforderung von Langholz 170 bis 250. 
In Wendepunkten oder Kehren von 25 bis hochstens 40. 

()berbiibungen bei Straf3enkurven 

Die "Oberhohung h in m ist aus h = l· vR
2 zu bestimmen; darin ist: 1 = 

g. 
StraBenbreite in m, R = Radius der Kurve in m, v = Geschwindigkeit des Fahr
zeuges in mJsek und g= 9,81 mJsek (Erdbeschleunigung). 

') Nach Bleich-Melan: Taschenbuch fiir Ingenieure und Architekten. Wien: Julius Springer. 1926. 



Mathematik 19 

Mathematik 
Einige Zahlenwerte fUr n 

GroBe Zahlenwert GroBe Zahlenwert I GroBe Zahlenwert 

n n n 3,1415927 
180 0,01745 

(2 
2,221492 n 

4 0,7853982 n 1 
n2 9,8696047 360 0,0087266 

lin 
0,5642 

1 Y; 1,7724539 V 2 n 2,506628 0,318310 n n2 

1 4 2,4674 OIl rn 1,253314 1-
0,101321 2 n2 nY2 4,4428829 

Quadrat- und Kubikwurzeln einiger Briiche 

I I 
3 

I I 
3 

I I 
3 

I 
n Yn jln n Yn Yn n jln ]in n J;; 

0,01. 0,1000 0,2154 0,20 0,4472 0,5848 2/ ,3 0,8165 0,8736 6/7 0,9258 
0,02 0,1414 0,2714 0,25 0,5000 0,6300 1/4 0,5000 0,6300 1/8 0,3536 
0,03 0,1732 0,3107 0,30 0,5477 0,6694 3/ 4 0,8660 0,9086 3 I 

18 0,6124 
0,04 0,2000 0,3420 0,40 0,6325 0,7368 1/6 0,4083 0,5503 5/8 0,7906 
0,05 0,2236 0,3684 0,50 0,7071 0,7937 5' 

16 0,9129 0,9410 7' 
' 8 0,9354 

0,06 0,2449 0,3915 0,60 0,7746 0,8434 1 I 0,3780 0,5228 1 ! 0,3333 17 19 
0,07 0,2646 0,4121 0,70 0,8367 0,8879 2/7 0,5345 0,6586 2/9 0,4714 
0,08 0,2828 0,4309 0,80 0,8944 0,9283 3 0,6547 0,7540 4/ 0,6667 /7 ,9 
0,09 0,3000 0,4481 0,90 0,9487 0,9655 4/7 0,7559 0,8298 5. 0,7454 ! 9 
0,10 0,3162 0,4642 1/3 0,5774 0,6934 5/7 0,8452 0,8939 7 I 0,8819 /9 

In der Mathematik gebriiuchliche Zeichen 

Man schreibt > < + 
statt gleic.h 

groDer· kleiner 
ala als 

plus minus 
(mehr) (weniger) durch mal iihnlich 

Man achreibt f 
statt 

nahezu kon· gleich u. recht· Summe 
gleich gruent parallel parallel winklig zu von Integral Winkel 

Aa 
Alpha 

It 
Iota 

Pe 
Rho 

Bf3 
Beta 

Ku 
Kappa 

L;a 
Sigma 

ry 
Gamma 

LlA 
Lamhda 

T7: 
Tau 

Griechisches Alphabet 

LID 
Delta 

Mfl 
My 

Yv 
Ypsilon 

Ee 
Epsilon 

Nv 
Ny 

tPg; 
Phi 

ze H'Yj 
Zeta Eta 

E; 00 
Xi Omikron 

x X lJ''IjJ 
Chi Psi 

I 
3 

Vn 

0,9499 
0,5000 
0,7211 
0,8550 
0,9565 
0,4808 
0,6057 
0,7631 
0,8221 
0,9296 

00 

un· 
endlich 

e{) 
Theta 

IIn 
Pi 

Qw 
Omega 

2' 



20 Arithmetik 

Zahlen zur Umwandlung von Bogenmaf3 in Gradmaf3 und umgekehrt 

arc 10 = 0,0174532925 log arc !O = 0,2418774-2 
arc I' = 0,0002908882 log arc I' = 0,4637261-4 
arc I" = 0,0000048481 log arc I" = 0,6855749-6 

Arithmetik 
Potenzen: 
(-a)2"=+a 2"; (_a)2"+I=_a211+1; a""a"=a"'+"; a"':a"=a"'-"; 

(a)m I anTI an 
am·b"'=(ab)m. am:bm= - . _=a-m • (am)"=a"'n. --=a' --=a' 

, b 'am' 'an' an-1 ' 

a 2-b2=(a+b) (a-b); (a±b)2=a2±2ab+b2; 

a 3 ±b3 =(a±b) (a 2±ab+b2); (a±b)3=a3±3a2b+3ab 2±b3; 
(a+ b + C)2=(t2+ 2ab + b2 +2ac + 2bc + c2• 

Wurzeln: 

6 • b 

Logarithmen: Ist log a = c, so ist b = a. Fiir b> 1 ist log 0 = - 00; 
b b b b b a b b 

log b= 1; log (ac) =loga+logc; log-= log a-log c; 
c 

6 b 6"-1. 
log (a) n =nlog a; log Va=-log a. 

11, 

10 Die Grundzahl der gemeinen oder Briggschen Logarithmen ist 10; statt 
log a schreiht man log a; die Grundzahl der natiirlichen Logarithmen ist 

e=2,71828l828459 ... , 
wofiir man In a statt log a schreiht. 

Gleichungen zweiten Grades: 

X2+PX+q=O, 

-b± Vb 2 -4ac x = --'------:c2-a---

Sind Xl' X2 die heiden Wurzeln einer Gleichung zweiten Grades, so ist 
Xl + x2 = -p und XIX2=q. 

Gleichungen dritten Grades: 
Z3 +az2 +bz+c=O. 

Fiihrt man z = X - ; ein, so erhiilt man die reduzierte Form 

x3-3px-2q=O; 
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hierbei ist: 
a2 

3p=--b 
3 ' 

a) pS < q2. Eine L6sung ist reell, die beiden andern konj ugiert 
komplex. Man beniitze die Cardanische Formel: 

u = V q + -V q2 - pS, V = V q- -V q2 _ pS. 

1 i r-
Xl = U + V, X23 = - 2" (u + v) ± 2" ~ 3 (u- v). 

fJ) p3> q2. AIle drei Losungen sind reell: 

Die Auflosung geschieht mittels Kreisfunktionen 

Xl = 2 fP cos cp, 
r) p3=q2 

Beispiele: 

1. XS + 9 x - 26 = 0: 

cos 3 cp = ~-; 
prp 

p=-3, q = 13, also p3 < q2 
3 

V q2 - p3 = 14, 
3~---::--,-

U = V13 + 14 = 3, V = V--::-l"--3-1-4 = -1; 

daher 

2. x3 -15 x + 6 = 0: p=5, q=-3, also p3 > q2. 
-3 

cos 3 tp = ,{7 = - 0,268328, 
5r5 

3 tp = 1050 33' 53", tp = 350 11' 18" 

Xl = 2 vP· cos 350 11' 18" = + 3,6549, 

x 2 = 2 vP· cos 1550 II' 18" = - 4,0593, 

XI = 2 vP· cos 2750 11' 18" = - 0,4044. 

ZeichnerischesVerfahren zur Auswertung von Gleichungen. Der Verlauf der 
Gleichung Y=/ (x) sei in Abb. 1 dargestellt. Durch Versuch wurden die Wurzeln 
Xl und X 2 gefunden, denen die Werte Yl und Y2 
zukommen. Durch gradlinige Zwischenschaltung 
(Interpolation) findet man aus 

X 2-X1 
xa = Xl + Yl 

YI-Y2 

schon einen genaueren Wurzelwert xa' dem ein -.xr'----7f"'--7?.c---=--~:-
Ys entspricht; man wiihlt nun x4, berechnet Y4 .x2 

und gewinnt aus obiger Gleichung die fast 
schon ausreichend genaue Wurzel; dieses Ver
fahren kann weiter fortgesetzt werden. Abb.1 
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Beispiel: 

Xl = 2 ..... 'YI = -6, 

Y = xa - 3 X2 + 4 X - It}; 

3-2 
xa =2+ -6-2 '(-6)=2,75, x2 = 3 ...... Y2 = + 2, 

xa = 2,75 .. 'Y3 = -0,891, 
x4 = 2,90 ... Y4 = + 0,759, 

2 5+ 2,9-2,75 ( 91) 2 31 
X5 =,7 -0,891-0,759 . - 0,8 ~,8. 

Der genaue Wert ist X = 2,833. 

Arithmetische Reihe: 

S =a+ (a+b) + (a+2 b) + (a+3b) + .. .. [a+ (n -l)b] = [a+ (n --; 1) b ]n. 

Geometrische Reihe: 
a (",,-I) 

S=a+aq+ aq2+ aq3+ ... aqn-l= 'J 1'. 
q-

Binomische Reihe: 
(a ± bt = an ± n an - 1 b + n (~.-; I) an-2b2 ± n (n~.1~ ~~-2) an - 3 b3 + ... 

Zinseszins- und Rentenrechnung 

1st K das Anlagekapital, p % der ZinsfuB, so ist der Endwert Kn des Kapitals 

nach n Jahren mit q = 1+ IgO . 

Kn=K q", (1) 

wenn die Zinsen am Ende eines jeden Jahres zum Kapital geschlagen werden. 

Bei halbjahrigem Zinszuschlag mit q = (I + 2~) ist 

Kn =K q2n. (2) 

Wird am Ende eines jeden Jahres ein Betrag k eingezahlt, so ist der Endwert 
nach n J ahren 

S = k (gn-l) 
n q-l . (3) 

Wird dieser Betrag k zu Anfang eines jeden Jahres eingezahlt, so ist die End
summe am Ende des n ten J ahres 

Sn=kq(q"-l). (4) 
q-l 

Tilgung, Amortisation. 1st ein Betrag K, der mit p % verzinst wird, 
in n Jahren zu tilgen, so betragt die jahrliche Zahlung k 

k=Kq" ~~11). (5) 

Abschreibung. 1st der Anschaffungswert A in n Jahren abzuschreiben, 
so betragt die jahrliche Abschreibung a 

q-l 
a=A q" _ l' 



Trigonometrie 

Trigonometrie 
Geometrische Definition (Abb. 2). 

. a 
SIn a= c' b 

cos a= 0' 
a 

tga=b' 

b 
cotga= -, 

a 
1 

cosec a = sin a' 
1 

sec a= --. cos a 

Beziehungen zwischen Komplement- und 
Supplementwinkeln (Abb. 3) 

sin cp cos a =f sin a -cosa I ± sin a 

cos cp =f sin a -cosa ± sina I + cosa 

tg cp =f cotg a ± tga =f cotga ± tga 

cotg cp =f tg a ± cotg a =f tga ± cotg a 

Abb. 2 

Abb.3 
Grundbeziehungen: 

sin (-a) = -sin a, 
tg (-a) = -tg a, 

COS (-a) = cos a, 
cotg (-a) = -cotg a, 

sin a 
sin2 a+cos2 a=l, tga=--, tga·cotga=l. cos a 

23 

Beziehungen zwischen den Funktionen zweier Winkel uud Funktionen mehr-
facher Winkel. 

sin (a ± (J) = sin a cos {J ± cos a sin {J, 
cos (a ± (J) = cos a cos {J =f sin a sin (J, 
tg(a±{J)=(tga±tg{J): (l=f tga·tg{J), 
cotg (a ± (J) = (cotg a·cotg (J =f 1) : (cotg (J ± cotg a) . 

. 2 2' 2 SIn a= SIn a'cos a= t + t ' co ga ga 
COS 2 a=cos2 a-sin2 a= 1-2 sin2 a =2 cos2 a-I, 

t 2a= 2tga 2 
g I-tg2a cotga-.tga' 

t 2 cotg2 a-I cotg a - tg a 
co g a= 2 cotg a 2 

. . {J 2 . a+fJ a-fJ {J 2 a+fJ a-fJ sma+sm = sm-2-' cos-2-, cos a+cos = cos-2-' cos-2-, 

. . {J 2 a+fJ· a-fJ sma+sm = cos-2-' sIn-2-, 

a 
1 + cos 2 a = 2 cos2 a, 1 + cos a = 2 COS2 2 , 

l-cos2a=2sin2 a, l-cosa=2sin2 ~, 

. a+fJ . a-~fJ 
cos a -cos {J = -2 sm -2- . sm -2-' 

1 - cos 2 a = t 2 a 1 - cos a = t 2.!!.. 

1 + cos 2 a g '1 + cos a g 2' 
1 1 

1+tg 2 a=-2-' 1 +cotg2 a= -'-2-' cos a SlIi a 
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sin a cos /1 = Hsin (a + /1) + sin (a -/1)], sin a sin /1 = 1[cos (a -/1)- cos (a + /1)], 
cos a sin /1 = t [sin (a + /1)-sin (a-/1)], cos a cos /1 = t [cos (a- /1) + cos (a + /1)]. 

Das schiefwinklige Dreieck, Abb. 4. Formeln: 

Abb. 4 

Tangentensatz: 

Sinussatz: 
abo 

-. - = -. - = -. - = 2 r. 
sma smp sm" 

Proj ektionssa tz: 
a=b cos y+c cos /1, 
b=c cos a+a cos y, 
c=b cos a+a cos /1. 

Cosinussatz: 
a2=b2+c2-2 b c cos a= 

=(b+C)2_4bccos2 ; = 

= (b-c)f'+4 b c sin2 ~. 

(a+b):(a - b) =tg a~P: tga 2 p. 

Mollweidesche Gleichungen: 

(b+c) sin ~ =acos P 2", (b -c)cos ~ =asinP 2". 
Halbwinkelsatze: 

. ~ _ y(S-b) (s-o) 
sm 2 - b.o ' 

t ~ _ 1 /(s-b) (s-o) 
g 2 - V s (s-a) , 

~-VS(S a) 
cos 2 - b·o' 

Innerer Halbmesser (1, auBerer Halbmesser r: 

e= y(s-a) (S-;b) (s-o) = (8 -a) tg ; = (8 -b) tg ~ =(8 -c) tg ~. 

Grunda ufga ben. 
1. Gegeben eine Seite a und die anliegenden Winkel /1, y: 

b_asinp c_ asin " a=180 0 - R -y. - sina' - sin a , l' 

2. Gegeben zwei Seiten a, b und der eingeschlossene Winkel y: 

a) c=1a2 +b2 -2abcosy, sina=a sin", sin/1=b sin", o 0 

b) a + P = 90 _.!. t a - P = a - b t a + P c = a sin,., = b sin" 
2 2 ' g 2 a + b g 2 ' sin a sin p . 

3. Gegeben zwei Seiten a, b und der Gegenwinkel /1: 
• 0 • asinp b sin " a sin " a) b>a.a<90, sma=-b-' c=-.-p-=-.-, 

SIn sma y = 180 0 - a - /1. 

Es besteht nur eine Losung. 
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P) b < a: Aus sin a = a s~n {J entstehen fiir a zwei Werte, der eine < 90°, der 

andere >90°. 1m iibrigen wie vor. 1st asin P>b, so besteht iiberhaupt keine 
Losung. 

4. Gegeben die drei Seiten a, b, c; { 8= ! (a+b+c) }: 

b2 + e2-a2 
a) cos a =2 be' 

. P bsina 
SIn =-

a ' 
y=1800 -a - p, 

b) .!:. - Vs (s-a) 
cos 2 - be' 

{J lis (s-b) cos-= 
2 ae' 

y=1800 -a -po 

Ebene Figuren und Korper 

D . k (Abb 4) Fl" h F 1 h 1 b' a2 sin{J·sin'Y rmec : ac e: = '2 a • = '2 a sm y =. 2 sin a = 

=Y8 (8-a) (8-b) (8-c)=2 r 2 sinasinpsiny = a4bre. 

Der Schwerpunkt liegt im Drittel der Hohe. 

a+b 
Trapez (Abb. 5): F = -2- h. 

h a+2b 
Schwerpunktsabstand: x = '3 a + b ; Abb. 5 

Schwerpunktsbestimmung 

RegelmliBige Vielecke. 1st a die 
SeiteeinesregelmiWigen n-Eckes, R der 
Halbmesser des umschriebenen, rjener 
des eingeschriebenen Kreises, F der 
Flacheninhalt des n-Eckes, so ist: 

Tabelle fiber regelmiif3ige Vielecke 

F R a 

3 0,4330 a2 1,2990 R2 0,5774 a 1,7321 R 

. 180 180 
a=2Rsm-=2rtg--n n ' 

4 1,0000 a2 2,0000 R2 0,7071 a 1,4142 R 
5 1,7205 a2 2,3776 R2 0,8507 a 1,1756 R 
6 2,5981 a2 2,5981 R2 1,0000 a 1,0000 R 

1 1 180 
F = '2 ran = '4 n a2 cotg ---.;;- = 

1 . 360 
= '2 n R 2 sm---.;;-. 

7 3,6339 a2 2,7364 R2 1,1524 a 0,8678 R 
8 4,8284 a2 2,8284 R2 1,3066 a 0,7654 R 
9 6,1818 a2 2,8925 R2 1,4619 a 0,6840 R 

10 7,6942 a2 2,9389 R2 1,6180 a 0,6180 R 
12 11,1962 a2 3,0000 R2 1,9319 a 0,5176 R 

Kreis: Halbmesser r, Durchmesser D; 

Kreisring: 

Flache: F=D~n=r2n; Umfang U=Dn. 

AuBerer Durchmesser D, innerer Durchmesser d) 
" Halbmesser R, " Halbmesser r 

Wandstarke: 
D-d 

8=--' 
2 ' 

mittlerer Durchmesser: Dm = D ~ d; 

D2-d2 

Flache: F=--4-n=(R2-r2) n=Dm·s·n. 
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Kreisausschnitt (Abb. 6): F= b2r =3:0r211:; 

2 8 2. ISO r2 8 
Schwerpunkt: X="3 r1) ="3 sma aOn = 3F; 

Schwerpunktslage fUr die SonderfiWe: 

Sechstelkreis I Viertelkreis I Halbkreis 

x = 2 r = ° 6366 r Ix = 4 V2 .:. = ° 6002 rl x = i. ~ = ° 4244 r 
n' 3 n' 3n' 

Abb.6 ° b = Bogenlange = r 11: iso; q;O = Zentriwinkel. 

Kreisabschnitt (Abb. 7)· F= r2 (!pon_ s· )=r(b-8)+8h. 
. 2 180 m.tp 2' 

Abb. 7 

8 3 2 r3 sin3 a 4 rsin3 a 
Schwerpunkt: x = 12 F = "3 -F-- ="3 aO . . ' 

-n-sm2a 
90 

~ h rn~ _ . 
r=Sh +"2; b=l8O=Bogenlange=0,01745rq;, 

8 = 2 r sin ; = 2 fh (2 r-h) = SehnenJange, 

h = r- r cos ; = Bogenhohe. 

Kreisringstiick gleicher Dicke (Abb. 8): 

F- !pOn(R2_ 2)_ !pan R ~ R _ R+r - ·ttl - 360 r - 180 m, m - 2 - mI erer 
Halbmesser; 

2 R3_"s. lS00 
Schwerpunkt: x = -3 -R2 2 SIn a -0 -. -r a n 

Kreisringstiick ungleicher Dicke (Gewolbe, Abb. 9): 

Fl'· h . F = R2 nal _ r2 n a 2 _ m 8 
ac e. 360 360 2 ' 

82 h 8 2 hI 
r = 8 h2 + -t; R = 8 hI + 2' 

. a 2 8 . a l 8 
8m 2 = 27; sm 2 = 2R' 

s = 2 "jih I (2 R--' hI); 8 = ih2 (2 r- h2 ), 

Parabel (Abb. 10) 

F= : 8 h, Umfang U . 8 [1 + ~ (~r - 3: (: r], wenn ~ nicht zu groB ist. 
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Parabelteil (Abb. 11) 

Flache AOD= ~ a·b; 

1 

Sh unkt b d fur" 8 3 3 b c werp sa stan e 1: Xl ="5 a; Yl = 8" . 

" A B 0=3' a·b; 
3 3 

" 82 : x2 = 10 a; Y2 = 4 b. " 

vu~ 
: I 
... IS ~I 

Abb.10 Abb.11 

Sinuslinie (Abb. lO) 

F = ! 8 h, U~ 8 [ 1 + ~2 (~ r -~4 (~ f] 
fiir kleine Werte von.!!:... 

s 

Ellipse (Abb. 15). Halbachsen a und b: F = a b TC; 

Umfang U: Es gilt: 

0,7 0,8 0,9 

27 

b : a I 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
U : a 4,0640 4,2020 4,3860 4,6026 4,8442 5,1054 5,3824 5,6723 5,9732. 

Beliebige Flache (Abb. 12). Simpsonsche Regel. 

Die Flache wird in eine beliebige gerade Anzahl 
gleicher Teile X geteilt und auf deren Teilpunkten die 
Ordinaten Yl bis y .. errichtet. Es ist dann 

x 
F = 3'(Yl +4 Y2+ 2 Ya+ 4 Y4 +2 Y5 + .. . y .. ). 

Schwerpunktsermittlung. Die Flache wird in einzelne 
Teilflachen zerlegt, deren Schwerpunktslagen oekannt sind. 
Dann wahlt man zwei beliebige, senkrecht aufeinander
stehende Achsen (A 0 und A B). 

Abb.12 

Der Abstand des Gesamtschwerpunktes ist, wenn f., fb, f • .... die einzelnen 
Flacheninhalte, a, b, c .... n: X., Xb, X. •••• Xn die zugehorenden Schwerpunkts
abstande sind: 
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Arithmetik 

Tabelle der Cv und C. fiir abgestumpfte Pyramiden (nach H erzka) 

I C. I C, x I C. I C, x I C. I C, x I C. I C, x I Cv I C, 

1,110 1,109 0,21 1,668 1,526 0,41 2,050 1,712 0,61 2,391 1,837 0,81 2,710 1,930 
1,161 1,156 2 1 ,689 1,538 2 2,068 1,720 2 2,407 1,842 2 2,726 1,934 
1,203 1,193 3 1,710 1,550 3 2,086 1,727 3 2,424 1,847 3 2,741 1,938 
1,240 1,226 4 1,730 1,561 4 2,103 1,734 4 2,440 1,853 4 2,757 1,942 
1,274 1,254 5 1.750 1,572 5 2,121 1 ,741 5 2,456 1,858 5 2,772 1,946 
1,305 1,280 6 1;770 1,582 6 2,138 1,748 6 2,472 1,862 6 2,787 1,950 
1,335 1,303 7 1 ,790 1,592 7 2,156 1,754 7 2,489 1,867 7 2 ,803 1,954 
1,363 1,325 8 1,809 1,602 8 . 2,173 1,761 8 2,505 1,873 8 2,818 1,958 
1,390 1,345 9 1,829 1,611 9 2,190 1 ,767 9 2,521 1,877 9 2,833 1,961 
1,416 1,364 0,30 1,848 1,621 0,50 2,207 1,773 0,70 2,537 1,882 0,90 2,849 1,965 
1,442 1,382 1 1,867 1,630 1 2,225 1,780 1 2,553 1,887 1 2,864 1,969 
1,466 1,400 2 1,886 1,640 2 2,242 1,786 2 2,569 1,891 2 2,879 1,972 
1,491 1,416 3 1 ,905 1,648 3 2,258 1,792 3 2,584 1,896 3 2,894 1,976 
1,514 1,432 4 1,923 1,657 4 2,275 1,798 4 2,600 1,900 4 2,910 1,980 
1,537 1,447 5 1,942 1,665 5 2,292 1,803 5 2,616 1,904 5 2,925 1,983 
1.560 1,462 6 1,960 1,673 6 2,308 1,809 6 2,632 1,909 6 2,940 1,987 
J ,582 1,476 7 1 ,978 1,681 7 2,325 1 ,816 7 2,648 1,913 7 2 ,955 1,990 
1,604 1,489 8 1,996 1,690 8 2,342 1.821 8 2,663 1,918 8 2,970 1,993 
1.626 1,501 9 2,015 1,697 9 2,358 1,826 9 2,679 1,922 9 2,985 1,997 
1 ;647 1,514 0,40 2,033 1,705 0,60 2,375 1,832 0,80 2,694 1,926 1,00 3,000 2,000 

Die vorstehende Tabelle gilt auch fUr abgestumpfte Kreiskege l mit 

G = R 2 n, g = r 2 n, x = ( ~ y 
Rampe (Abb. 13) : 

V=! h2 {3 a +2 n h m m n }(m _n). 

Bei Anlehnung der R ampe an eine 
lotrechte Mauer (n =O) : 

1 
V = (fh2 (3a+ 2 h n) m. 

GewOlbe. 

a) K a ppengewolb e. Spannweite 
(Lichtweite) 2 8, Halbmesser d er inneren 

Leibung r, Starke 0, Stich t, Lange des Gewolbes l. 

V = q;O n (r + ~) O. l wenn sin = :L = !.... 
180 2' 2 r 

oder angenahert : V =2 0 l · V 8 2+ +- / 2. 

b) Kreuzgewolb ~ . GrundriB 28·28. Bezeichnungen wie unter a) mit 28 
st att 1, fUr die Kappe iiber 2 8; 

28, R , .1, F, 2 8, 'IjJ fiir die Kappe iiber 28. 

V = q;los'on (r+ ~ ) 0·8 + 1JI;;on (R+ ~).1 ' 8, 

. q; S . 1JI S 
wenn sm"2 = r ' sm"2 = R 

oder angenahert: V= O· 8fs2+ +- f 2+.1· 8 · Y 8 2 + ~ F 2. 
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Konstruktionen 
Konstruktion der Zahl 1t. Der Umfang eines rechtwinkligen Dreieckes, dessen 

Sfliten a = 1,2, b = 0,6 und c = 1,3416 = Ya2 + b2 ergibt sich mit: 
1t =".=3,1416. 

, Parabelkonstruktion (Abb. 14). Man ver
binde 0 mit 1, ziehe beliebig 02, 22'//11, 
P 2'/ /0 m; p ist ein Parabelpunkt. 

2'", ::-'r-'Q.. , 

Ellipsenkonstruktion (Abb. 15) aus den 
Halbachsen a und b. 

I p 
L ______ ::-:::,_~~ 

o 
Abb.14 

Schwanenhals (Abb. 16) (zweimittiger Korbbogen); Bogenanfang 1, Bogen
ende 2; 1 -1'//2-2'; 1-1' .1 AI; aus dem Mittelpunkt M drei Kreise zeichnen, 
von denen zwei die Parallelen beriihren, der dritte durch 1 und 2 geht; jeder Punkt p 
auf diesem dritten Kreise ist einem Korbbogen gemeinsam; die Tangente an 
dem innersten Kreis 
schneidet in 0 1 und 
O2 die Mittelpunkte 
der beiden Kreisteile 
mit den Halbmessern 
r1 =101 =p 0 1 und 
r2=202=p02 her
aus; die Beriihrende 
t -t an dem Mittel
kreisistesauchfiirden 
Korbbogen. (Nach 
Herzka: Zeitschr. 
des osterr. lug.- uud 
Arch.-Ver., 1903.) Abb. 15 Abb. 16 

Aus der Festigkeitslehre und Baustatik 
Von Oberbaurat lug. Dr. Josef Schreier 

A. Allgemeines 

I. Normalspannungen 
Wirkt normal zum Querschnitt eines festgehaltenen Korpers im Querschnitts

schwerpunkt eine Kraft P (Zug bzw. Druck), so ist die 1nanspruchnahme iiber 

den Querschnitt gleichmaBig verteilt und betragt (] = pP kg
2 , wenn P in kg cm 

und F, der FIacheninhalt des Querschnittes, in cm2 ausgedriickt werden. 1st der 
Korper stabformig und von der Lange 11), so entsteht bei Wirkung einer mit der 
Stablangsachse zusammenfallenden Kraft Peine Langenanderung (Verlangerung 

bzw. Verkiirzung): L11 = z; (Hookesches Gesetz), wobei E (in C~2) das 

') Bei Druckst1iben an gewisse Grenzen gebunden (siehe Knickung). 
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ElastizitatsmaB bedeutet, das bei den meisten Baustoffen innerhalb einer be
stimmten Spannungsgrenze als unveranderlich betrachtet werden kann (siehe 
Tabelle 1). 

~ = a (in C';2) ist die Dehnzahl; daher auch L1l = a l0'1). 

Llzl = e heiBt spezifische Dehnung. 

Das Hookesche Gesetz gilt nur bis zu einer gewissen Grenze O'P (Proportio
nalitatsgrenze); bei weiterer Spannungszunahme wird schlieBlich die FlieBgrenze O's 

(bei Zug Streckgrenze, bei Druck Quetsch- oder Stauchgrenze genannt) iiber
schritten, oberhalb welcher eine 'auffallend rasche und bleibende Langenanderung 
eintritt. Meistens liegt zwischen O'P und O's die Elastizitatsgrenze 0'8 als Grenze 
jener Spannungen, bei deren Nachlassen. die stattgefundenen Langenanderungen 
wieder fast vollstandig verschwinden. Wird O's iiberschritten, so tritt oft nach 
Erreichung eines Hochstwertes O'B unter Nachlassen der Kraftwirkung der 
Bruch bei der Spannung O'B' (Bruchgrenze) ein. Von der Hochstspannung O'B, 

der uneigentlichen Bruchfestigkeit, ausgehend, wird bei n-facher Sicherheit die 

sogenannte (groBte) zulassige Inanspruchnahme bestimmt: .. , O'zu/= (JB. 
n 

Tabelle 1. Mittlere Festigkeitswerte und zulassige Beanspruchungen 
von Bausto££en 

a) Stahl und Eisen 

E 
I 

I1p I I1s I 
Bruch- Zulassige Inan-

Baustoff festigkeit spruchnahmen 2) kg/cm2 

kgjcm2 . I Absche-Zug, Druck, Blegung rung 

Schweilleisen ...... 2000000 1500 2000 3600 1000 750 
Flulleisen .......... 2150000 2000 2700 4000 1200, ausn. bis 1600 1000 
Flullstahl .......... 2200000 > 3000 - >5000 1500 -

Stahlgull .......... 2150000 > 2500 - >5000 1200 -

Gulleisen .......... (Xl 1 000000 {1800 Zug 300 Biegung } 200 - - 7000 Druck 1000 Druck 

b) Holz 

~ Bruchfestigkeit kg/cm2 
Zulassige Inan-

spruchnahmen 3) kg/cm! 
E &,0.. 

Baustoff Q.) b -- b.O -- ~b.O 
~ :::::~ --~ >'I --~ "l>:! Abscherung ~Q.) ::I ,oQ.) ,0::1 Druck b.O'" QW 

b.O ::I '" ::Ia;l ::I a;l Q.) ~a;l b.O~ 
N~ ~~ 

~ 
Q~ ::I .... 

II Faseri.L Faser kgjcm2 A if.l NP=l 

Eiche ........... 105000 220 850 400 620 75 120 90 15 80 
Kiefer ........... 100000 200 840 270 500 60 100 60 12 50 
Fichte ........... 100000 200 670 260 560 65 90 60 12- 50 
Tanne ........... 100000 200 675 310 600 60 90 60 12 50 

') Ahnlich folgt fUr Langenanderungen infoh'e Wiirmeanderung urn tJ. to Celsius mit der 
Warmeausdehnungszahlru (siehe Tabelle 2) •.. tJ. ll=al'l·6t. 

I) Naheres siebe ONORM B 2104. 
8) Nil.heres siehe ONORM B 2103. 
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c) Steine, Mauerwerk und Baugrund 

I I Zuliissige I I Z ulassige 
E Druck- Druck- E Druck- Druck-

Baustoff festigkeit') bean- Baustoff festigkeit') beanspru-
spruchung', chung') 

kg/em' kg/em' 

Basalt ......... 300000 1000-3000 bis 75 Klinker ...... - 300-900 -
Granit ........ 300000 800-2000 " 60 Ziegelmauern 

Kalkstein ..... - 200-1800 45 in Kalkmort. 25000 20-30 bis 7 
" Ziegelmauern 

Sandstein ..... - 200-1500 
" 

40 in Zement-
Tuff. .......... - 200-1200 

" 
30 mortel ...... 50000 40-60 

" 
12 

Beton ......... 100000-300000 50-300 10-70 Klinkerpfeiler 80000 80-120 
" 30 

Ziegel. ........ - 120u. mehr - Fester Felsgrd. - - 5-10 und 
mehr 

') Die Zugfestigkeit der natiirlichen Bausteine betragt nach Bauschinger im Mittel '/ .. ihrer 
Druckfestigkeit. 

') Niiheres siehe ONORM B 2102. 

Tabelle 2. Warmeausdehnungszahlen a, ellllger Baustoffe 
Bei 10 Erwarmung dehnt sich ein Stab von der Lange 1 aus um folgende 

Langen in Millionstel: 
Porzellan ............... 3 
Holz, Langsrichtung .... . 
Glas ..... : ............. . 
Kalkstein .............. . 
Stahl .................. . 
Zement und Beton 

3 bis 9 
6 " 9 
8 

11 
10 ,,12,5 

Nickel ......................... 13 
Kupfer ......................... 17 
Bronze ................. '" ..... 18 
Messing ........................ 19 
Aluminium, Zinn .. . . . . . . . . . . . . .. 23 
Blei, Zink ......... :............. 29 

II. Scher- (Schub-) Spannungen 
Falltdie im Querschnittsschwerpunkt angreifendeKraftQkgin die Querschnitts

flache und wirkt ebenso in der dicht benachbarten parallelen Querschnittsflache 
eine gleiche entgegengesetzte Kraft, so entstehen in jeder der beiden FliLchen vom 

1nhalt F cm2 gleichformig verteilte Scherbeanspruchungen T= ~ (in kgjcm2). 

Sind jedoch die Querschnitte, in denen die Krafte Q wirken, nicht un
mittelbar nebeneinander, dann kommen zugleich Biegungsspannungen vor, und 
tritt die groBte Scher- (richtiger Schub-) Beanspruchung in der neutralen Achse 
(siehe Biegung) auf, wobei mit der in der Nullinie vorhandenen Querschnitts-

breite b . .. Tma. = ~ ~ wird, wenn das auf die N ullinie N N bezogene Flachenmoment 

des 0 ber hal b derselben gelegilnen Querschnittsteiles S (in cm3) und das ebenso 
auf NN bezogene Tragheitsmoment des ganzen Querschnittes J (in cm4) ist. 

Es gilt: fiir den rech teckigen Querschnitt (Breite b, Hohe h) ... Tm.~ = : ;h' 
" " Kreis (Halbmesser r) ... ... Tma. = 43 !/:-, r :n; 

" Kreisring (auBerer Halbmesser R, innerer Halbmesser r, 

wenn b = R - r verhiLltnismaBig gering gegen r ist): Tma~ = :n;tJ (~Q+ r)" 
1st TB die Bruchinanspruchnahme bei Scherung, so wird bei n-facher 

Sicherheit die (groBte) zuHissige Scherbeanspruchung T,ol =~. 
n 

Bauratgeber, 9. Auf!. 
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III. Torsions- (Verwindungs-) Spannungen 
sind eine besondere Form der Schubbeanspruehungen, die in einem an einer End
Wiehe festgehaltenen Stabe dureh ein Kraftepaar vom Moment M. hervor
gerufen werden, wenn letzteres in einer zur Stabaehse senkreehten Ebene wirkt. 

Ais gr6Bte Torsionsbeanspruehung ergibt sieh l'"",z = ~:, wobei W. das so

genannte Torsionswiderstandsmoment darstellt. Dieses nimmt fiir nachbenannte 
Quersehnitte folgende Werte an: 

Querschnittform Abmessungen 

Kreisquerschnitt Durchmesser d 

Kreisringquerschnitt AuBendurchmesserD 
Innendurchmesser d 

Quadratquerschnitt SeitenUlnge a 

I Torsionswiderstands-IDie gr61lte Torsions be
moment W. = anspruchung tritt auf 

.!!...ds 
16 

am Umfang 

n D4-d' am Umfang 
16 D 

as 
in den Seitenmitten 4,81 

Auf Verdrehung und Biegung gleichzeitig beansprucht sind Balkon
und Erkertrager. Liegt beispielsweise ein solcher in Form eines. Halbringes 
vom Mittellinienradius r (in m) vor, und ist dieser aus einem I-Trager vom Wider
standsmoment W gebildet, so ergibt sich bei gleichf6rmig verteilter Belastung 
desselben mit p kg/m angenahert die gr6Bte Inanspruchnahme, welche an den 

beiden Einspannungsstellen des Tragers auftritt: (j= 112 r; kg/cm2• 

IV. Knickspannungen 
1st die Lange 1. (in cm) eines durch Druck achsrecht beanspruchteu Stabes 

im Vergleich zu seinem Quersehnitt groB, so liegt der Fall der Beanspruchung 
auf Knickung vor. Bezeichnet F (in cm2) die volle Querschnittsflaehe, J (in cm4) 
das beziigliche kleinste axiale Tragheitsmoment und E (in kg/cm2) das Elasti
zitatsmaB, so ist 

a) nach Euler 
bei Einfiihrung von ,-,;2 == 10 in die Euler-Formel im Falle n-facher Sicherheit 
die zulassige Stabbelastung P (in kg) mit Riicksicht auf Knickung aus nachstehender 
Tafel zu entnehmen: 

f 

1. Ein 
Ende 
einge-

spannt, 
das 

andere 
frei 

Abb. 1 
p= 2,5EJ 
. n l.2 

p 

2. Beide 
Enden 

frei und 
in der 

urspriing
lichen 
Achse 

gefiihrt 

p 
3. Ein 

~ Endeein
gespannt, 

das 
andere 

freiin der 
Achse 

gefiihrt 

p 

4. Beide 
Enden 
einge
spannt 

Abb.4 

p= 40EJ 
n l.2 • 
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Ais Sicherheitsbeizahl kann gesetzt werden: bei GuBeisen n = 8, bei Schweill
wie FluBeisen und FluBstahl n = 5, bei Holz n = lO. 

Bei Berechnungen auf Grund der Eulerschen Formeln ist stets zu unter-

suchen, ob die zulassige Druckspannung (]zvl = ~ nicht iiberschritten wird, wobei 

F,. die nutzbare Querschnittsflache darstellt. 

Erforderliehe Triigheitsmomente in em4 ffir Druekstiibe aus versehiedenen 
Baustoffen und ffir die Stabkraft P = 1 t 
Bereehnung naeh Euler, Befestigungsfall 2 

GuBeisen I SehweiBeisen I FluBstahl I Kiefernholz 
Knicklange Z. 

in m Sicherheitsgrad n= 
8 I 5 I 5 I 10 

1,00 8,00 2,500 2,380 100,00 
l,lO 9,68 3,025 2,880 121,00 
] 20 11,52 3,600 3,427 144,00 
J.,30 13,52 4,225 4,022 169,00 
1,40 15,68 4,900 4,665 196,00 

1,50 18,00 5,625 5,355 225,00 
1,60 20,48 6,400 6,093 256,00 
1,70 23,12 7,225 6,878 289,00 
1,80 25,92 8,100 7,711 324,00 
1,90 28,88 9,025 8,592 361,00 

2,00 32,00 10,000 9,520 400,00 
2,10 35,28 11,025 10,496 441,00 
2,20 38,72 12,100 11,519 484,00 
2,30 42,32 13,225 12,590 529,00 
2,40 46,08 14,400 13,709 576,00 

2,50 50,00 15,625 14,875 625,00 
2,60 54,08 16,900 16,089 676,00 
2,70 58,32 18,225 17,350 729,00 
2,80 62,72 19,600 18,659 784,00 
2,90 67,28 21,025 20,016 841,00 

3,00 72,00 22,500 21,420 900,00 
3,10 76,88 24,025 22,872 961,00 
3,20 81,92 25,600 24,371 1024,00 
3,30 87,12 27,225 25,918 1089,00 
3,40 92,48 28,900 27,513 1156,00 

3,50 98,00 30,625 29,155 1225,00 
3,60 103,68 32,400 30,845 1296,00 
3,70 109,52 34,225 32,582 1369,00 
3,80 115,52 36,100 34,367 1444,00 
3,90 121,68 38,025 36,200 1521,00 

4,00 128,00 40,000 38,080 1600,00 

Beispiel: Saule aus FluBstahl mit n=5. P=44,52 t, Z.=3,90 m 
Wie groB ist das erforderliehe Tragheitsmoment T 

J er/=44,52. 36,200=001611,6 em'. 
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b) Nach Tetmajer: 

Bezeichnet l die freie Knicklange, J das der Knickrichtung entsprechende 
Tragheitsmoment in em' undF die Fliiche in cm2, beides fur den vollen Querschnitt, 

i = ~ den bezuglichen Tragheitshalbmcsser, so bnn je nach der Schlankheit 

J. =~ die ein Ausknieken herbeifiihrende spezifische Belastung (Knickfestigkeit) ai, 
t. 

nebst den Kniekzahlen ro, aus folgender Tabelle im allgemeinen entnommen werden: 

..., 
'" 0 

Po. 

12) 

2 

3 

42) 

52) 

6 2) 

Knickformeln 

l 
Baustoff Festlgkeit iI.=-:-

a"inkg/cml 
t. 

von I bis 

IS00{ 
- lOS 

St 00,11 

~ > l('S -
<l) St 37,11 2400 { 105 ..., <l) -,... "I 

St 37,12 1=1 2400 > 105 0 <l) -
'" ~ -

3120 { 
90 ..c:I -

St 4S,12 
~. ::! ..., oj > 90 -..., 
rn rn 

3600 { 
S3 -

St 55,12 
> 83 -

;<;:: 
5500 - 82 ,'" Mannesmann- bIl~ 

Stahlrobre ~! 
bis > 82 6500 -

( Siemens-Martin- 6800 10 91 

stahl nach Karman) > 91 
~ ----
~ 3500 10 112 

Schweil3eisen <l) 

~ > 112 ..... ..., ----
'" 8000 10 80 <l) 

'+" 
Graues Gul3eisen ~ 

0 > SO ::! ,... 
A ----

280 10 100 
Nadelbolz > 100 

1) Ausgewertet in den nachfoigenden T!Iobellen. 
I) Laut ONORM, B 1002. 

Knickfestigkeit 
in kg/cms '1Io= 

2500-9,19i1. 
20730000 

il.2 
3100-11,4i1. 

20730000 
il.2 

3S20-14,05i1. 
20730000 

il.2 
4300-15,SI iI. 

20730000 
il.2 

3350--4,3i1. 
20234000 

il.2 

3840-13,6i1. 
21420000 

il.2 

3030-12,9i1. 
19740000 

il.2 

7760-120iI.+0,53i1.2 
9870000 

il.2 

293-1,94i1. 
987000 

il.2 

ZuIltssige 
Inansprueh- Knick-
nahme azul zahl rol ) in kg/em" 

auf: 

\1200 
,... 
<l) 

..c:I J 0 
oj 

'+" ~l 10..., . 
ci'$ 1400 
ii1: J na ... 

oe~} 
ro=--

a,. 
..... 0 e,i:i.i lS20 

~ 
}2100 N 

Zug n azul 
(n=4) ro=--
1375 ak 

1=1 
<l) 

~ 
bh 
,::!~ 
"I 1=1 
<l)<l) 

,J:lbO ro= 
1=11=1 nazul 
<l)::! =--= 
'dS ai 
..c:I.§ = at! 
0..., 
oj'" a,. 
1=1 <l) 
~~ 

~ e 
A 

Die -erlorderliche Knicksicherheit des mit 8 kg belasteten Druckstabes 

ist gewahrleistet, wenn die mit ro = n azul vervielfachte Schwerpunktsspannung ~ 
ak L' 

die zuliissige Inanspruchnahme azul bei den unter 1 genannten Stahlsorten auf 
Zug, bei den sonst angefiihrten Baustoffen auf Druck nicht iiberschreitet. 
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Anstatt der "Knickzahl" OJ kann die "Abminderungszahl" 1] = ~ ver-
()) 

wendet werden, urn aus der vollen Querschnitts£lache F eine verringerte 

Fk = 'fJ F zu ermitteln, womit sich eine Durchschnittsspannung :k ergibt, die 

nicht gr6Ber als die zulassige Inanspruchnahme 
sein darf. 

1. Holzstreben 

oc) Runde Balken ~) Rechteckige Balken 
(d Durchmesser) (a kleinere Seite) 

d 
()) ()) 

a 

10 1,30 10 1,24 
15 1,59 15 1,46 
20 2,03 20 1,77 
25 2,83 25 2,24 
30 4,08 30 3,07 
35 5,56 35 4,18 
40 7,26 40 5,44 
45 9,19 45 6,90 

2. Guf3eiserne 3. Saulen und Streben 
Saulen aus Schweif3eisen 

l 
A=--;- ()) ()) 

t 

10 1,21 1,21-
20 1,44 1,26 
30 1,72 1,32 
40 2,10 1,39 
50 2,59 1,47 

60 3,24 1,55 
70 4,09 1,65 
80 5,15 1,75 
90 6,56 1,87 

100 8,10 2,01 

llO 9,81 2,17 
120 11,67 2,55 
130 13,70 3,00 
140 15,89 3,48 
150 18,24 3,99 

160 20,75 4,54 
170 5,12 
180 5,75 
190 6,40 
200 7,09 

4. Saulen und Streb en 
aus FIuf3stahI 

()) fiir S tahlsorte 

A=~ St 
St 37,ll St St 

t OO,ll St 48,12 55,12 
37,12 

10 1,25 1,17 1,24 1,27 
15 1,27 1,19 1,26 1,29 
20 1,30 1,22 1,29 1,32 
25 1,32 1,24 1,31 1,34 

30 1,35 1,27 1,34 1,37 
35 1,38 1,30 1,37 1,40 
40 1,41 1,32 1,40 1,43 
45 1,44 1,35 1,43 1,46 
50 1,47 1,38 1,46 1,50 

55 1,50 1,42 1,49 1,53 
60 1,54 1,45 1,53 1,57 
65 1,58 1,48 1,57 1,60 
70 1,62 1,52 1,60 1,64 
75 1,66 1,56 1,64 1,69 

80 1,70 1,60 1,69 1,73 
85 1,75 1,64 1,73 1,83 
90 1,79 1,69 1,78 2,05 
95 1,84 1,74 1,98 2,29 

100 1,90 1,79 2,19 2,53 

105 1,95 1,84 2,42 2,79 
110 2,04 2,66 3,06 
ll5 2,23 2,90 3,55 
120 2,43 3,16 3,65 
125 2,64 3,43 3,69 

130 2,85 3,71 4,28 
135 3,08 4,00 4,62 
140 3,31 4,30 4,96 
145 3,55 4,61 5,32 
150 3,80 4,94 5,70 

155 4,06 5,27 6,08 
160 4,32 5,62 6,48 
165 4,60 5,98 6,89 
170 4,88 6,34 7,32 
175 5,17 6,72 7,76 

180 5,47 7,11 8,21 
185 5,78 7,51 8,67 
190 6,10 7,92 9,14 
195 6,42 8,35 9,63 
200 6,75 8,78 10,13 
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Fiir list nur dann die ganze Lange 1. des gedriickten Stabes einzufiihren, 
wenn die sonst festgehaltenen Enden eine drehbare Bewegung zulassen, wie dies 
bei nicht eingespannten Saulen der Fall ist (Abb. 2). Erscheint die Saule am FuBe 
eingespannt und ist das obere Ende waagrecht verschiebbar und drehbar, so gilt 
1=21. (Abb. 1). Im Falle vollstandiger Einspannung vom Saulenkopf wie -fuB 
(Abb. 4) gilt 1=0,61., bei teilweiser Einspannung l=0,75 1. bis 0,81. Wenn laut 
Abb. 3 das eine Ende eingespannt, das andere unverschiebbar, aber drehbar ist, 
wird 1 = 08 1. gesetzt. 

Naheres iiber Knicklangen siehe "Berechnung gedriickter Tragwerksteile mit 
Riicksicht auf Knickung" ONORM B 1002. 

Beispiele: 

1. Holzstander 25/30 fur P = 30 t Belastung, l., = 6,25 m lang. Knieklange l = 

= 0,8l. = 0,8 • 625 = 500 cm, a = 25 em, h = 30 em, ! = 52~ = 20, hierzu aus Tafel 1 P): 

w = 1,77; daher Inanspruehnahme mit Rucksieht auf Kniekung: 
w P 1,77·30000 

(1= ah = 25.30 =70,8kg/em2 • 

2. Runde Holzsaule 0 30 em, l. = 6,25 m lang. l = O,8l. = 0,8' 625 = 500 em. 
Laut Tafel 6: P = 33100 kg Tragfahigkeit. 

3. GuBeisensaule von D = 220 mm AuBendurehmesser und 20 mm Wandstarke, 
1. = 6,25 m, l = 0,8' 625 = 500 em. Laut Tafel 7: P = 24380 kg Tragfahigkeit. 

4. FluBstahlstander ][2[()NORM Nr. 30 fUr P = 80 t Belastung, l. = 2,90 m 
hoeh mit Kopf- und FuBeinspannung, daher l = 0,75·290 = 217 cm. Laut Tafel h) 
fUr 1 [-Eisen, S. 65, F = 58,8 cm2, i z = 1l,55, iy = 0,29 em lind 

. _yJlI • _1/J1 _yJv +Fe2 y~+ 2_Y290 2 +270 2 -396 -' ~v - F' 11 - r F - jI' ~If e -, , -, cm-tmin, 

l 217 
i; = 3,96 = 54,7. 

Laut Tafel 4 (durch Zwisehenschaltung) w = 1,528; daher Inanspruehnahme mit 
Rueksicht auf Kniekung: 

w P 1,528·80000 
(J = 2 F = 2.58,8 = 1004 kg/cm2• 

8. Tragfabigkeit von Bausaulen aus nahtlos gewalzten 
Mannesmann-Stahlrohren 

Mannesmann-Rohren-Werke A. G., Komotau 

Bausaulen laut Abbildung werden aus einem Material mit einer Festigkeit 
von 55 bis 65 kg/mm2 und einer Minimaldehnung von 15% hergestellt. Spezifisches 
Gewicht 7,85. Die Knickbeanspruchung wurde laut Post 2 vorstehender Knick
formeltafel berechnet. 

Die Knicklange kann mit Riicksicht auf die Art der beiderseitigen Lagerung 
mit 0,75 H angenommen werden. 

Die folgenden Tabellen sind fiir vierfache Sicherheit berechnet. 



Kniekspannungen 

Beispiele: 

1. Saulenlange: H = l. = 400 em, Knieklange: 
l = 0,75. l. = 300 em, 

D = 121 mm, ~ = 5 mm, F = 18,22 em2, J = 307,05 em4, 

i= V; = 4,11 em, A= (+) = 73,0 < 82; daher: 

(h = 3350 - 4,3 A = 3036 kg/em2• 

Tragfahigkeit bei vierfaeher Sieherheit: 

F· ak 
P = -4- = 1385 kg. 

2. Die Tabellen konnen aueh beniitzt werden, um 
die Abmessungen bei gegebener Last fiir eine andere 
Sieherheit zu bestimmen. 

Saulenlange: H=lo=350 em, Knieklange l=0,75' 350= 
=2625 em. 

Auflast: P=20,01, Abmessungen fiir fiinffaehe 
Sieherheit ? 

F· ak 
P=-5- = 20000 kg; 

bei vierfaeher Sieherheit und gleiehem Quersehnitt kann die Saule tragen: 

F·ak: 5 
P l = -4- = p. 4=25000 kg. 

41 

Aus den Tabellen entnimmt man: D= 178 mm, ~= 6 mm, G= 25,45 kg/m oder 
D=191 mm, 15=5,5 mm, G=25,16 kg/m. 

Die guBeiserne Armatur, bestehend aus Kopf und FuB, ist mit folgenden 
Gewichten anzunehmen: 

Rohrdurchmesser in mm ...... 102 bis 165, 
Armatur in kg ............... 24" 53, 

165 bis 305 

53 " 179 

Zwischenliegende Werte konnen nach dem Rohrdurchmesser geradlinig interpoliert 
werden. Schmiedeeiserne Armaturen sind leichter und werden nur liber Wunsch 
geliefert. 

'" .~ ."C 00, a, 
~..Q '" '1:1 ill ","00 00..., ~~., "'" Tragfahigkeit in Tonnen bei vierfaeher ill 0,) ill =~ '"d ~.s .. ~§S ..QS 
<:::1"'''' ell '" ~ 0<::: ~ te§S ';;bo Sieherheit und einer SaulenhOhe in Metern ;:;'" 

~~ .dS" tiS" ;:;~ ill ~~ :<tj S ",l:j >l bile '"oil:: '" ,oj o.zk. 'fS .... ~S d:1\b 
I I I I I I 

~~tll Eo< i:: 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 mm 

4 12,32 148,09 29,0 9,668 9,45 8,35 8,35 6,65 5,35 4,45 3,70 

102 4,5 13,78 164,14 32,2 10,821 10,60 10,45 9,20 7,30 5,90 4,85 4,10 
5 15,24 179,68 35,4 11,961 11,70 11,55 10,05 7,90 6,40 5,30 4,45 
5,5 16,67 194,72 38,1 13,089 12,80 12,60 10,90 8,55 6,95 5,75 4,85 
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... ,~ ,"0 
00. 

o, 
~ -§ al 'OQ;) ",",00 o,+, '8~. ~S Tragfahigkeit in Tonnen bei vierfacher 

§"{l rei ~~C't 'il~s ~~~ ""''8 a 0'1 "a Q-- Sicherheit und einer Saulenhohe in Metern 
iilS" 

,.., /:to 
Po Q) f$:5 .<:113 " .<:I a " ~~ !oDo ~0t:: -< S rt:l ,~ o.gr:.. ~s"" (5Cb 

I I I I I I 
~p<oo :sa 

Eo< 
~ 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

mm 

4 13,07 177,00/ 32,8 10,259 10,05 9,95 9,75 7,85 6,40 5,25 4,45 

108 4,5 14,63 196,30 36,4 11,486 11,25 11,15 10,90 8,70 7,05 5,85 4,90 
5 16,18 215,00 39,8 12,701 12,45 12,30 12,05 9,55 7,80 6,40 5,40 
5,5 17,71 233,00 43,2 13,903 13,65 13,50 13,15 10,45 8,45 7,00 5,85 

-------------.--------------
4 13,82 210,00 36,7 10,851 10,70 10,55 10,40 9,35 7,55 6,25 5,25 

114 4,5 15,48 232,00 40,8 12,152 12,00 11,85 11,65 10,30 8,35 6,90 5,80 
5 17,12 254,81 44,7 13,440 13,30 13,10 12,90 11,25 9,10 7,55 6,35 
5,5 18,75 277,00 48,5 14,716 14,55 14,35 14,15 12,30 9,95 8,25 6,95 

---------------------------
4 14,70 252,00 41,6 11,541 11,45 11,30 11,15 10,95 9,05 7,45 6,30 

121 4,5 16,47 280,00 • 46,3 12,928 12,80 12,70 12,50 12,25 10,05 8,30 7,00 
5 18,22 307,05 50,7 14,303 14,20 14,05 13,85 13,55 11,05 9,10 7,65 
5,5 19,96 334,00 55,2 15,666 15,55 15,35 15,15 14,85 12,00 9,95 8,35 
------------------------

4 15,46 292,61 46,0 12,134 12,05 11,95 11,80 11,65 10,60 8,75 7,35 

127 4,5 17,32 325,29 51,0 13,595 13,55 13,40 13,20 13,05 11,70 9,65 8,10 
5 19,16 357,14 56,2 15,044 14,95 14,80 14,60 14,45 12,80 10,60 8,90 
5,5 20,99 388,19 61,1 16,481 16,40 16,20 16,00 15,85 14,00 11,55 9,70 
------~-----------------

4,5 18,17 375,00 56,4 14,261 14,25 14,10 13,90 13,75 13,45 11,10 9,35 

133 5 20,11 412,40 62,0 15,784 15,75 15,60 15,40 15,20 14,80 12,25 10,30 
5,5 22,03 448,50 67,5 17,294 17,25 17,10 16,85 16,70 16,15 13,35 11,20 
6 23,94 483,72 72,7 18,793 18,75 18,60 18,30 18,10 17,40 14,40 12,05 
------------------------

4,5 19,16 440,12 63,0 15,038 15,05 14,95 14,75 14,60 14,45 13,10 11,00 

140 5 21,21 483,76 69,0 16,647 16,65 16,50 16,35 16,15 16,00 14,40 12,10 
5,5 23,24 526,40 75,2 18,244 18,25 18,10 17,90 17,70 17,50 15,65 13,20 
6 25,26 568,06 81,1 19,828 19,85 19,70 19,45 19,25 19,05 16,85 14,15 
-------------------------

4,5 20,00 501,16 68,7 15,703 15,80 15,60 15,45 15,30 15,15 14,85 12,55 

146 5 22,15 551,10 75,5 17,386 17,50 17,30 17,10 16,95 16,75 16,40 13,80 
5,5 24,28 600,00 82,2 19,057 19,15 18,95 18,75 18,55 18,40 17,85 15,00 
6 26,39 647,00 88,8 20,715 20,80 20,60 20,40 20,20 20,00 19,25 16,20 
------------------------

4,5 20,85 568 74,7 16,369 16,50 16,35 16,20 16,00 15,85 15,70 14,20 

152 5 23,09 624 82,0 18,126 18,30 18,10 17,90 17,75 17,55 17,35 15,60 
5,5 25,31 680 89,5 19,871 20,05 19,85 19,65 19,45 19,25 19,05 17,00 
6 27,52 734 96,6 21,603 21,80 21,60 21,35 21,15 20,90 20,70 18,35 

--------------------------
4,5 21,84 652 82,0 17,146 17,30 17,20 17,00 16,80 16,65 16,55 16,25 

159 5 24,19 718 90,0 18,989 19,20 19,05 18,85 18,65 18,45 18,30 17,90 
5,5 26,52 782 98,5 20,820 21,05 20,85 20,65 20,40 20,20 20,05 19,50 
6 28,84 845 106,0 22,639 22,85 22,70 22,45 22,20 22,00 21,85 21,10 
----------------. --------

4,5 22,69 731 88,6 17,812 18,00 17,85 17,70 17,55 17,45 17,25 17,05 

165 5 25,13 805 97,5 19,730 19,95 19,80 19,65 19,40 19,30 19,10 18,90 
5,5 27,56 877 106,4 21,635 21,90 21,70 21,50 21,30 21,15 20,95 20,70 
6 29,97 948 115,0 23,528 23,80 23,60 23,40 23,15 23,00 22,80 22,55 

--------------------------
_4,5 23,54 816 95,4 18,478 18,75 18,55 18,45 18,25 18,15 17,95 17,75 

171 5 26,08 899 105,1 20,469 20,80 20,60 20,40 20,25 20,10 19,85 19,65 
5,5 28,60 980 114,6 22,448 22,80 22,55 22,40 22,20 22,00 21,80 21,55 
6 31,10 1060 124,0 24,415 24,80 24,55 24,35 24,15 23,95 23,70 23,45 
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1 
3,5 1 4,0 1 4,5 1 

1 1 
f;;ll<rIl :;lEi 

E-< 
~ 3,0 5,0 5,5 6,0 mm 

I I 

5 27,18 1016 114,0 21,332 21,65 21,55 21,30 21,15 20,95 20,80 20,55 

178 
5,5 29,81 1110 125,0 23,397 23,75 23,60 23,35 23,20 23,00 22,80 22,55 
6 32,42 1200 135,0 25,450 25,85 25,70 25,40 25,25 25,00 24,80 24,55 
6,5 35,02 1289 145,0 27,491 27,90 27,75 27,45 27,30 27,00 26,80 26,50 

---- --~. --------------------
5,5 32,05 1380 145,0 25,161 25,65 25,45 25,30 25,05 24,85 24,70 24,40 

191 6 34,87 1493 156,0 27,375 27,90 27,70 27,50 27,25 27,05 26,85 26,55 
6,5 37,68 1605 168,0 29,576 30,15 29,90 29,75 29,45 29,25 29,00 28,70 
7 40,46 1715 180,0 31,765 32,35 32,10 31,90 31,65 31,40 31,15 30,85 

--------------------------
5,5 34,13 1665 164,0 26,788 27,40 27,20 27,00 26,80 26,60 26,40 26,20 

203 6 37,13 1803 178,0 29,149 29,80 29,60 29,40 29,20 29,00 28,70 28,50 
6,5 40,13 1939 191,0 31,498 32,20 32,00 31,80 31,50 31,30 31,00 30,80 
7 43,10 2072 204,0 33,835 34,60 34,40 34,10 33,90 33,60 33,30 33,10 

---------------
31,70 I 31,40 

--- ------- ----
6 39,58 2184 202,0 31,073 31,90 31,20 31,00 30,80 30.60 

216 
6,5 42,78 2349 218,0 33,583 34,40 34,20 34,00 33,80 33,50 33,30 33,10 
7 45,96 2512 233,0 36,079 37,00 36,80 36,50 36,30 36,00 35);0 35,50 
7,5 49,13 2673 248,0 38,5641 39,50 39,30 39,00 38,80 38,50 38,30 38,00 

-- --1--6,5 45,44 2814 246,0 35,667 36,70 36,40 36,20 36,00 35,80 35,50 35,30 

229 
7 48,82 3010 263,0 138,324 39,40 39,20 38,90 38,70 38,40 38,10 37,90 
7,5 52,19 3204 280,0 40,969 42,20 41,90 41,60 41,30 41,10 40,80 40,50 
8 55,54 3395 297,0 43,601 44,90 44,50 44,30 44,00 43,70 43,40 34,10 

---------------------------
37,30' 6,5 47,89 3294 273,0 37,590 38,70 I 38,40 38,30 38,00 37,80 37,50 

241 
7 51,46 3525 293,0 40,396 4],60 41,30 41,10 40,90 40,60 40,30 40,10 
7,5 55,02 3753 311,0 43,189 44,50 44,10 44,00 43,70 43,40 43,10 42,90 
8 58,56 3979 330,0 45,969 47,30 47,00 46,80 46,50 46,20 45,90 45,60 

-----------------
40,40 140,20 

------
6,5 50,54 3873 305,0 39,674 41,00 40,70 40,00 39,80 39,50 

254 
7 54,32 4146 326,0 42,640 44,10 43,70 43,50 43,20 43,00 42,70 42,50 
7,5 58,08 44l.') 348,0 45,593 47,10 46,80 46,50 46,20 46,00 45,70 45,40 
8 61,83 4682 369,0 48,534 50,10 49,80 49,50 49,20 48,90 48,70 48,40 

---------------------------
7 57.18 4833 362,0 44,884 46,40 46,00 45,90 45,60 45,40 45,10 44,80 

267 
7,5 6J ,14 5151 386,0 47,997 49,60 49,20 49,00 . 48,70 48,50 48,20 47,90 
8 65,09 5463 409,0 51,098 52,80 52,40 52,20 51,90 51,70 51,40 51,00 
8,5 69,03 5772 432,0 54,187 56,00 55,60 55,40 55,00 54,80 54,50 54,10 

--------,------------------
7,5 63,97 5899 423,0 50,217 52,00 51,70 51,50 51,20 50,80 50,70 50,30 

279 i 8 66,11 6258 449,0 53,466 53,70 53,40 53,20 52,90 52,50 52,40 52,00 
I 8,5 72,23 6613 474,0 56,703 58,70 58,40 58,10 57,80 57,40 57,20 56,80 

9 76,34 6964 499,0 59,928 62,10 61,60 61,50 61,10 60,60 60,50 60,10 
--------------------------

7,5 67,03 6787 465,0 52,622 54,50 54,20 54,00 53,80 53,40 53,10 52,90 

292 
8 71,38 7202 493,0 56,031 58,00 57,70 57,50 57,20 56,90 56,50 56,30 
8,5 75,71 7613 521,0 59,428 61,60 61,20 60,90 60,70 60,30 60,00 59,70 
9 80,02 8019 549,0 62,813 65,10 64,70 64,40 64,20 63,80 63,40 63,10 

--------------------------
7,5 70,10 7760 509,0 55,026 57,00 56,90 56,60 56,20 56,10 55,70 55,50 

305 
8 74,65 8236 540,0 58,595 60,70 60,50 60,30 59,90 59,70 59,30 59,10 
8,5 79,18 8708 571,0 62,153 64,40 64,20 64,00 63,50 63,30 62,90 62,70 
9 83,69 9174 602,0 65,698 68,00 67,90 67,60 67,10 67,00 66,40 66,30 

I 
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V. Biegungsspannungen 
a) Reine Biegung 

Voraussetzungen: Die Lasten und Auflagerkrafte, Abb. 17, S. 49, wirken in 
einer Ebene, die mit einer Hauptachse Y des zu untersuchenden Tragerquer
sehnittes (z. B. Quersehnitt Abb. 5) zusammenfallt, und seien zur Balkenachse 
normal. Das Tragheitsmoment J sei auf eine zur Y-Achse winkelreehte X-Aehse 
bezogen. Von dieser habe die oberste Randfaser I den Abstand el' die unterste II 
den Abstand e2• ;rm Querschnitt trete ein Biegungsmoment M und eine Quer
kraft R auf, beide herriihrend von samtliehen Kraften (Auflagergegendruek und 
Belastungen) einerseits vom Querschnitt (z. B. links, wobei M im Uhrzeigersinn 
drehend und R aufwartsgerichtet ala positiv gewertet werden). 

Mit den Widerstandsmomenten (-Modulen) WI = !.... und W 2 = !.... ergibt sich 
e1 e2 

als groBte Randspannung die lnanspruehnahme oben (11 = - :1' unten (12 = ~ . 
Bei positivem M ist also oben Druck-, unten 
Zugspannung. Diese sollen die zulassige Inan
spruchnahme auf Druck bzw. Zug (siehe 
Tabelle 1) nieht iibersehreiten; zugleich 

.z empfiehlt es sich, die Durchbiegung des 
Tragers unterhalb des Wertes von 1 bis 
1,5%0 der Tragerstiitzweite zu halten. 

Fallt die Ebene der Krafte nieht in die 
Y-Achse des Querschnittes, sondern schlieBt 
mit dieser den Winkel f/J ein, so ergeben sieh, 

Abb. 5 wenn M das Moment dieser Krafte beziiglich 
des Querschnittes ist, bei einfachen wie auch 

genieteten 1- und [-Profilen sowie bei Rechtecksquerschnitten mit den Wider
standsmomenten W", beziiglich der X- und W II beziiglich der Y-Achse die groBten 

M cos rp M sin rp 
Inanspruchnahmen an den Eckpunkten (1""", = - (1ml .. = W'" + W /I • 

Tragheits- nnd Widerstandsmomente sowie Triigheitshalbmesser 
(Langen in em, J in em' und W in em3) 

~1 
1 1 

J",= 12 b 11.3 ; 

~1 
J",= 36 b 11.3 ; 

oX .z h 
1 1 1 J ,WII=-bh2; Wo=-bh2. Wu=- bh2 • 
6 '" 24 ' '" 12 ' 

:.0..] 
i",= 0,2887 h. r I-b-:- i",= 0,2357 h. 

Abb.6 Abb.7· 

nd' J =~(D4-d4). J"'={f4; 

Gil 
'" 64 ' 

nd3 n D'-d' 
W",= T2cx>0,ld3 ; W"'=32 D 

; 

d _.:JJ 
i",= ! y'D2+ d2. 

Abb.8 i"'=4"' Abb.9 
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Jz = 0,0781; W maz = 0,1242 hB• 

Abb.1O 

a h3 b a I 2~ I 
= 36 (1 + a) + ( 1 +;) , 

Abb. 11 

Zu Abb. 12 

ah2{( b ) 3 I d h2 
WI=12 2+; - (2+*) =12°· 

2+~ 
a 

W 2 = WI b' 
1+2-

a 

45 

° ist fiir verschiedene Werte .!. der Tabelle zu entnehmen (nach Herzka) 
a 

b 

° 
b 

° 
b 

° 
b 

° 
b 

° a a a a a 

0,01 0,5175 0,21 0,8525 0,41 1,1652 0,61 1,4606 0,81 1,7424 
0,02 0,5349 0,22 0,8687 0,42 1,1804 0,62 1,4750 0,82 1,7562 
0,03 0,5522 0,23 0,8847 0,43 1,1955 0,63 1,4893 0,83 1,7700 
0,04 0,5694 0,24 0,9007 0,44 1,2105 0,64 1,5036 0,84 1,7837 
0,05 0,5866 0,25 0,9167 0,45 1,2255 0,65 1,5179 0,85 1,7974 
0,06 0,6037 0,26 0,9326 0,46 1,2405 0,66 1,5322 0,86 1,8111 
0,Q7 0,6207 0,27 0,9484 0,47 1,2554 0,67 1,5464 0,87 1,8248 
0,08 0,6377 0,28 0,9642 0,48 1,2703 0,68 1,5606 0,88 1,8384 
0,09 0,6546 0,29 0,9800 0,49 1,2852 0,69 1,5748 0,89 1,8520 
0,10 0,6714 0,30 0,9957 0,50 1,3000 0,70 1,5889 0,90 1,8655 
0,11 0,6882 0,31 1,0113 0,51 1,3148 0,71 1,6030 0,91 1,8790 
0,12 0,7049 0,32 1,0269 0,52 1,3296 0,72 1,6171 0,92 1,8925 
0,13 0,7215 0,33 1,0425 0,53 1,3443 0,73 1,6311 0,93 1,9060 
0,14 0,7381 0,34 1,0580 0,54 1,3589 0,74 1,6451 0,94 1,9195 
0,15 0,7547 0,35 1,0734 0,55 1,3735 0,75 1,6591 0,95 1,9331 
0,16 0,7712 0,36 1,0888 0,56 1,3881 0,76 1,6731 0,96 1,9465 
0,17 0,7875 0,37 1,1042 0,57 1,4027 0,77 1,6870 0,97 1,9599 
0,18 0,8039 0,38 1,1195 0,58 1,4172 0,78 1,7009 0,98 1,9733 
0,19 0,8201 0,39 1,1348 0,59 1,4317 0,79 1,7148 0,99 1,9867 
0,20 0,8364 0,40 1,1500 0,60 1,4462 0,80 1,7286 1,00 2,0000 

Die Formel fiir WI (bzw. W2) gilt, ebenso wie die Tabelle, ganz allgemein auchfur 
unsymmetrische Trapeze 
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Triigheitsmomente J und Widerstandsmomente W kreisformiger Querschnitte 

DurCh-1 ""d' I ",·d~ IDurch-j ""d'/ "'d'IDurch-1 "'d'/ messer J = - W = -- messer J = -- W = -- messer J = --d 64 32 d 64 32 d 64 

1 0,0491 0,0982 36 82448 4580 71 1247393 
2 0,7854 0,7854 37 91998 4973 72 1319167 
3 3,976 2,651 38 102354 5387 73 1393995 
4 12,57 6,283 39 113561 5824 74 1471693 
5 30,68 12,27 40 125664 6283 75 1553156 

6 63,62 21,21 41 138709 6766 76 1637662 
7 117,9 33,67 42 152745 7274 77 1725571 
8 201,1 50,27 43 167820 7806 78 1816972 
9 322,1 71,57 44 183984 8363 79 1911967 

10 490,9 98,17 45 201289 8946 80 2010619 

11 718,7 130,7 46 219787 9556 81 2113051 
12 1018 169,6 47 239531 10193 82 2219347 
13 1402 215,7 48 260576 10857 83 2329605 
14 1886 269,4 49 282979 11550 84 2443920 
15 2485 331,3 50 306796 12272 85 2562392 

16 3217 402,1 51 332086 13023 86 2685120 
17 4100 482,3 52 358908 13804 87 2812205 
18 5153 572,6 53 387323 14616 88 2943748 
19 6397 673,4 54 417393 15459 89 3079853 
20 7854 785,4 55 449180 16334 90 3220623 

21 9547 909,2 56 482750 17241 91 3366165 
22 11499 1045 57 518166 18181 92 3516586 
23 13737 1194 58 555497 19155 93 3671992 
24 19286 1357 59 594810 20163 94 3832492 
25 19175 1534 60 636172 21206 95 3998198 

26 22432 1726 61 679651 22284 96 4169220 
27 26087 1932 62 725332 23398 97 4345671 
28 30172 2155 63 773272 24548 98 4527664 
29 34719 2394 64 823550 25736 99 4715315 
30 39761 2651 65 876240 26961 100 4908738 

31 45333 2925 66 931420 28225 
32 51472 3217 67 989166 29527 
33 58214 3528 68 1049556 30869 
34 65597 3859 69 1112660 32251 
35 73662 4205 70 1178588 33674 

Tragfiihigkeit hochkantig gestellter rechteckiger Holzbalken 1) 

W=,,·d3 

32 

35138 
36644 
38192 
39783 
41417 

43096 
44820 
46589 
48404 
50265 

52174 
54130 
56135 
58189 
60292 

62445 
64648 
66903 
69210 
71569 

73982 
76448 
78968 
81542 
84173 

86859 
89601 
92401 
95259 
98175 

Quer- Wider- Zulitssige gleichf6rmig verteiIte Gesamtbelastung P = pZ in t 

schnitt stands-
moment 

von Holzbalken einschlie.l3lich Eigengewieht bei azul = 80 kg/em2 
und einer Stiitzweite l in em 

em em3 I I I 300 350 400 450 I 500 I 550 I 600 I 650 

10/10 166,67 0,356 0,307 0,267 0,237 0,213 0,194 0,178 0,164 
9/12 216,00 0,461 0,395 0,346 0,307 0,276 0,251 0,230 0,213 

12/12 288,00 0,614 0,527 0,461 0,410 0,369 0,335 0,307 0,283 
10/13 281,67 0,601 0,515 0,451 0,401 0,361 0,328 0,301 0,278 
13/13 366,17 0,781 0,670 0,586 0,521 0,469 0,426 0,391 0,360 

') Die in Balkenmitte angreifende Einzellast P' in Tonnen, welehe einsohlieLllieh des Balken
gewiehtes bei I em Stiitzweite die Inanspruehnahme von 80 kg/em' angenahert hervorruft, wird ge
funden, indem man den Tabellenwert P halbiert. 
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Quer- Wider- Zulassige gleiehformig verteilte Gesamtbelastung P=pZ in t 
stands- von Holzbalken einsehlieBlieh Eigengewieht bei G;uI= 80 kg/em2 

sehnitt moment und einer Stiitzweite Z in em 
em ems 

300 I 350 I 400 I 450 I 500 I 550 I 600 I 650 

10/15 375,00 0,800 0,686 0,600 0,533 0,480 0,436 0,400 0,369 
12/16 512,00 1,092 0,936 0,819 0,728 0,655 0,596 0,546 0,504 
13/16 554,67 1,183 1,014 0,887 0,789 0,710 0,645 0,592 0,546 
16/16 682,67 1,456 1,248 1,092 0,971 0,874 0,794 0,728 0,672 
13/18 702,00 1,497 1,284 1,123 0,998 0,899 0,817 0,749 0,691 
16/18 864,00 1,843 1,580 1,382 1,229 1,106 1,005 0,922 0,850 
18/18 972,00 2,073 1,777 1,555 1,382 1,244 1,131 1,037 0,957 
15/21 1102,5 2,352 2,016 1,764 1,568 1,411 1,283 1,176 1,085 
18/21 1323,0 2,822 2,419 2,117 1,881 1,693 1,539 1,411 1,302 
16/24 1536,0 3,276 2,809 2,458 2,184 1,966 1,787 1,639 1,512 
18/24 1728,0 3,686 3,160 2,765 2,457 2,212 2,011 1,884 1,701 
20/24 1920,0 4,096 3,511 3,072 2,730 2,458 2,234 2,048 1,890 
24/24 2304,0 4,915 4,213 3,686 2,376 2,949 2,681 2,458 2,268 
18/26 2028,0 4,326 3,708 3,245 2,884 2,596 2,360 2,164 1,996 
20/26 2253,3 4,807 4,120 3,605 3,204 2,884 2,622 2,404 2,220 
26/26 2929,3 6,249 5,356 4,687 4,166 3,750 3,408 3,125 2,883 
20/28 2613,3 5,574 4,778 4,181 3,716 3,345 3,041 2,788 2,572 
24/28 3136,0 6,690 5,735 5,018 4,460 4,014 3,649 3,346 3,087 
28/28 3658,7 7,804 6,690 5,854 5,203 4,683 4,257 3,903 3,601 
20/30 3000,0 6,399 5,485 4,800 4,266 3,840 3,491 3,201 2,953 
24/30 3600,0 7,679 6,583 5,760 5,119 4,608 4,189 3,841 3,544 
28/30 4200,0 8,959 7,680 6,720 5,973 5,376 4,887 4,481 4,134 
30/30 4500,0 9,599 8,228 7,200 6,399 5,760 5,236 4,801 4,429 

b) Der Kern des Querschnittes 
Der Querschnitt sei symmetrisch und es wirke normal zu diesem eine Kraft N 

in der Symmetrieachse YY (Abb_ 5, S. 44). Tragt man vom Schwerpunkt B aus 

auf SY gegen den Rand 1 zu die Strecke SK2 = ~2, desgleichen nach der ent-

gegengesetzten Seite SKI = ~1 auf, so erhalt man hiermit die Kernweite K 1K 2• 

1. N sei eine Druckkraft: a) liegt der Angriffspunkt C innerhalb der 
Kernweite, so ist im ganzen Querschnitt Druckbeanspruehung; fJ) liegt C zwischen 
K1und dem Rande 11, so weist dieser Druck, die Gegenseite bei 1 Zug auf; y) ist 
C zwischen K2 und dem Rande 1, so erhalt dieser Druck-, der Rand II Zug
spannung. 

2. N sei eine Zugkraft: fiir Angriff laut la) tiber den ganzen Querschnitt 
Zugspannungen, laut IfJ) bei 11 Zug-, bei 1 Druckspannung, laut ly) bei 1 Zug
und bei 11 Druckbeanspruchung. 

Soll Mauerwerk keine Zugspannungen aufnehmen, so muB die Druckkraft 
innerhalb der Kerngrenzen angreifen. Fallt ihr Angriffspunkt in den Kernrand, 
so kommt im Querschnittsrand jenseits von S die Randspannung Null zustande. 
Daselbst tritt Fugenhlaffen auf, wenn der Angriffspunkt den Kernrand tiberschreitet 
und das Mauerwerk nicht zugaufnahmsfahig ist. 

c) Beanspruchung durch eine Langskraft und durch Biegung 
Tritt zu dem vorbeschriebenen Belastungsfall der Biegung mit dem Moment M 

(kgcm) noch eine Belastung durch eine Kraft N (kg) in der Stabachse, so werden 
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mit dem nutzbaren Querschnitt F (cm2) des Stabes die Randinanspruchnahmen 
M N M N . 

(kg/cm2) (z. B. Abb. 13), Ci1 = - WI ± E bzw. Ci2 = W
2 

± E' worm das obere 

Vorzeichen ffir eine Zugkraft N, das untere ffir eine Druckkraft N gilt. 

d) Belastung durch eine ausmittige (exzentrische) Langskraft 
Es sei die Querschnitts£lache (Abb. 5, S. 44) mit dem Schwerpunkt S 

symmetrisch beziiglich der Achse SY, und liege der Angriffspunkt 0 der Langs. 
kraft N in dieser und dem Rande 1 zugewandt, wobei SO=c (cm). 

~~---------~----------~ 
Abb.13 

Es tritt die gr6Bte 1nanspruchnahme im 
Rande 1, die kleinste im Rande 11 auf, und 
zwar 

1st N eine Druckkraft, so bedeuten 01 
und Ci2 (wenn positiv) Druckspannungen; 
ist N eine Zugkraft, dann sind die Rand· 
spannungen, falls sie positive Werte auf· 
weisen, Zugbeanspruchungen. 

Bei rechteckigem Querschnitt ergeben sich folgende Fane (Abb. 13 
bis 15), wenn N die in der Rechtecksymmetrale angreifende Normalkraft, wobei 
(in Zentimeter gemessen) a die Fugenlange, b die Fugenbreite und c der Kraft· 
abstand von der Mitte S ist. 

1. DieNormalkraft N liegt innerhalb des Kernquerschnittes (c< :) 
(Abb. 13). 

?5 Ii' Es treten nur Spannungen gleichen Vor· 
~~ zeichens auf. 

~i / I1 01= ~ (1+ 6bC), Ci2= ~ (1- 6bC). 
0; 

1 j 
~~-q----1 

~--='----____ ---=- J::> 1 

ilSl r 
0' !Ilk-c 1 

~i I 
~i 
S' 0; 

r,--- 1 
os-A[, I 

~~lillll.LJ.l.Llf 

~ r 
t _____ + __ + __ ~-~~ ! 
J[ k----!2 _~ g "I" _~ 

I.: J .5 b J' >1 

Abb. 15 

Druck· bzw. Zugspannung wie 

2. Die N ormalkraft N liegt auf 

der Kerngrenze (c= :) (Abb. 14). 

Eine Kantenpressung wird Null. 
2N 

Ci1 = lib' Ci2 = o. 

3. Die Normalkraft N liegt auBer· 

halb des Kernquerschnittes (c>:) 
(Abb. 15). 

Es treten Spannungen ungleichen Vor· 
zeichens auf. 
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Zeiohnerisllhe Bestimmung der Kantenpressungen. 
Auf der Sohweraohse S (Abb. 13 bis 15) tragt man die mittlere Spannung 

(1, = ~ =SS' auf, zieht aus den Kernpunkten K1 und K'/, Verbindungsstrahlen 

duroh S' bis zum Sohnitt p und P1 mit der Normalkraftlinie N. Die Absohnitte 
auf dieser Kraftlinie, von der Fugenaohse aus gemessen, ergeben die Kanten
pressungen (11 bzw (12' Zur Darstellung der Spannungsverteilung ziehe man pI' 
und P1 II'//I II und verbinde1' mit II'. Diese Verbindungslinie muB durohS' gehen. 

4. Der Baustoff ist nur gegen Druok (nioht gegen Zug) wider stands
£ii-hig. Diese Annahme wird der Sioherheit wegen bei gewohnliohem Mauerwerk 
oder auoh minder gutem Beton gemacht, bei dem keine Zugiibertragung duroh den 
Mortel, sondern ein Klaffen der Fugen bzw. ein Auftreten von Rissen zu erwarten 
ist, wenn seitliohe Krafte (Winddruok, Erddruok, Gewolbelast od. dgl.) wirken. 

Greift nun (Abb. 16) die Kraft N auBerhalb des mittleren Drittels der Mauer: 
breite b im Abstand z von der naohsten Kante I an, so verteilt sioh der Druok auf 
die Breite 3 z =1 III und ist die Kantenpressung in 
kg/om2 I' 

2N 
(1"""=-3 - •••• (II) az 1 

wenn a wie z in om und N in kg eingesetzt werden. 
Tragt man (1""", bei I auf einer Normalen 11' 

auf, so daB I I' = (1mln, und verbindet man I' mit 
Ill, so stellt das hierduroh begrenzte Dreieok die 
Spannungsverteilung dar. 

e) Trager auf zwei Stiitzen 
Die AufJagerdritoke fiir eine gege bene Laststell ung sind (Abb. 17): 

1 
A =T(P1bl+P2b2+Pabs" .), B= P1 +P2+Pa+ ... -A. 

IE am bm 
~, ,b, 
I 2 

~[ 
:;..1 

I 
"'I 

Der gefahrliohe Quersohnitt - er sei 
(im allgemeinen) unter Pm - ist dann 
derjenige, fiir den die Querkraft R Null 
ist, fiir den also L aJ 

J.. b, 3-t'?". b,,--j 
R=A-(P1+P2+ ... )=0 

bzw. R das Vorzeiohen weohselt, so zwar 

I P. " IP2 rf'm 'If:, 

l l I 

A 

daB z. B. Abb.17 

R= A-(P1 + P2+ ... + Pm-I) >0 
R= A -(P1+ P2+ ...... Pm) < O. 

1st der gefahrliche Quersohnitt bestimmt, so ist das groBte Moment 
MmtU = A am - PI (am - at) - P2 (am- a2) - ••••• Pm-l (am - am-I), 

t 
-I 

8 

und ergibt sich bei einer zulassigen Beanspruchung (1ou1 das erforderliohe 

Widerstandsmoment W., des Tragers mit: W.,= M"",.,. 
(foul 

Bei einer beweglichen Gruppe von Lasten stelle man zur Ermittlung 
der ungiinstigsten Wirkung zunachst die Gruppe mit der letzten Last iiber B und 

bestimme jenes b=bm, welches dem Werte ~ Pl+P2!~3+'" am nachsten liegt. 
Bauratgeber. 9. Ann. 4 
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1st /:::,= bm 2 ~ positiv (negativ), so verschiebt man die Lastengruppe so lange, 

bis Pm (zu bm gehorig) um /:::, von der Tragermitte links (rechts) absteht. Zu den neuen 
Werten von a und b ergibt sich wie oben Mmaz und Wz. Wenn bei genannter Ver
schiebung durch Hinzukommen oder Abwandern von Lasten im Tragerfeld eine 
andere Gruppierung eintritt, ist fiir letztere die Untersuchung zu wiederholen. 

f) Einfeldriger Krangleistra,ger 
Zwei gleichgroBe Lasten P (Abb 17) im unveranderlichen Abstand a bewegen 

sich auf einem Trager von der Stiitzweite l. Dann 
l a 

ist, wenn c = ---2 4' 
2 P 02 

Mmax= -l-' 
21 + a 

Auflagerdruck A = P -2-l-' B = 2 P - A. 

Diese Formeln gelten nur, falls beide Lasten P 
auf der Lange l stehen. 1st a:2: 0,5857 l, so bringt eine einzige, in der Mitte des 

Tragers stehende Last ein groBeres Moment, und zwar Mmaz = ~l hervor. 

g) Auflagerdriicke, Momente, Durchbiegungen usw. fiir verschiedene 
Belastungsfalle 

Auf-
GroBte Gefahrd. 

B elastungsfall lager- Biegungsmomente Durchbiegung Quer-
driicke schnitt 

~ A P x llL_-.t .. 
jl1z = p. x P l3 

B=P Mmaz= P·l /= 8EJ bei B 

----

~ 
p. x 2 

A a; !L __ ~ 0: B=P 
M Z =2T Pl3 

bei B 
P·l /= 8EJ 

l...---'" l , ]jIm •• = -2-

~ 
p. x3 

~l M Z =312 p.p 

AL-; $-- it: 
B=P P·l / = 15EJ bei B 

Mmaz =-3-

r--Z=r:::: p·x 
A=B= M ---

A~ P 
z - 2 pp in der 

- 2 P·l /= 48EJ Mitte 
l1Imoz = -4-

f"' A G· M _ p. C1 X P c2 • c2 

~l-4 p. c1 
ur . z- l /=_-.-_1 

A=-- 3EJ l 

~ 
l p·c· x /max bei A -- f; 8 

p·o fiir B G: M. = --l- VI 201 
bei G 

*-,1; ~:- B=- p. o· 01 
x=o -+--, l 

Mmax= 
330 

l wenn o.>c1 



Belastungsfall 
Auf
lager
drucke 

Biegungsspannungen 

Biegungsmomente 

Q ·l 
Jtlmax= 9 

GroBte 
Durchbiegung 

23 Q l3 
f= 1944EJ 

19 Ql3 
f = 1536 EJ 

51 

Gefahrd. 
Quer

schnitt 

im mitt
leren l/3 

in der 
Mitte 

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

3()l 
]Imax = 25 

I 

63Ql3 
f = 5000EJ 

23Ql3 
f = 1296EJ 

19Q ZS 
/= 1152EJ 

63Q ZS 
/= 4000EJ 

I 

im mitt
leren lis 

im mitt
leren l/3 

in der 
Mitte 

im 
mittleren 

lis 

~~~~~~~-I----l--------~~~~-I---~~~~-- ------

-?-t- C l -""+- C +<E-
III I, AI _ 18 I \11 
L ~ J A=B=PFiirAundB:]I=P.c iz, '~ - I /1,' t; 

in den 
Punkten 
A undB III P X rEo pv 1< 

-
2 

5 P l3 
/= 384EJ 

in der 
Mitte 

1 P . x ( x 2 ) P l3 
A= -P ]Ix = -3- 1--l2 f - 0.01304 be.l' X= 

3 max- EJ . 
2 0,5774l 

B 2 P ]I x=--=P·l=0,I28P·l bei x = 0.5I93l =3 rna 9]13 

4* 
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uflager- GroBte Gefahrd. 
Belastungsfall Biegungsmomente Quer-driicke Durchbiegung schnitt 

M~ 
e x 2X2) A=B= Mz=P·x \2- T+T 3 Pl3 in der P 

t= 320EJ A 8 =2' P·l l\1itte 
t..e.x C Mmaz =12 

( I 2 x2 ' 
A=B= M.=P.x 2-312) P l3 in der P 

P·l /= 60EJ Mitte 
2 Mmaz =-6-

PX( x C) P za l5 
r=--l---3>j MZ=-T T-I+X- /= 24EJ 16-

~ 
A=B= P c2 5 C c2 bei A, B P MA=MB=-~ ---+6-- oder C 

2 
2 l l2 

A a-i M=_P.l(_.!..+2 -4~-~] • 4 2 l3 l' 

=~P 
M=PX(~_~) pza 

z 2 4 l 
tmaz= 192EJ 

8 PZ 

=.!!..P 
Mmaz= MB=-g fUr x = bei B 

8 9 I GriiJ3tes = ..!..-(I + 1/33) Mo = - P l f positives 16 128 Moment 

M =_ Pl(.!.._~+ a2 ) 
x 2 6 l l2 

Pl P l3 bei A 

2 
M.A= MB=-12 t= 384EJ und B 

Pl 
Mo= +24 

M =~(~_2.) 
z 2 l 4 

Pl P l3 bei A, B M.A= MB=--- t= 192 EJ 2" 8 und C 
Pl 

Mo=+g 

5 Pl 
Mo = +""""32 - Pl3 

/ma.=V+ 48 E J bei B 3 Pl 
Mmax =MB=-16 fiir x = 0,447 l 
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Aunagerdriicke und Biegungsmomente fUr besondere Tragerbelastungsfalle 

BelastungsfaU 

p . 
A I'll II I/D II 111111 II II 'I .. 8 

.. I I I T 

~~b .. IE c----l re-.x-;..l : 
rot l----?4:;.1 

,P, 

A~IIIIIIIIIIIIIII! 
:---a,~ 
I-<IE;-----l 

!IIIJ'IIIIIIIII~ 
lE-az4 

:;.1 

A uflagerdrucke 

A= P(2c+b) 
2l 

B= P(2a+b) 
2l 

Fur a = c ist 
A=B= P 

2 

A _ PI (2l-al ) + P 2 a2 

- 2l 

B P 2(2l-a2) + PIal 
2l 

Biegungsmomente 

P(x-a)2 
2b 

1. Einfaeh unterspannter Trager 
(Dreieekhang-[ spreng-]werk) 

2. Doppelt unterspannter Trager 
(Trapezhang-[ spreng-[ werk) 

e 

~-----l---~--~ 

Stabkrafte: 

5Q 5Q 5Q 
V = --8-' S = + 168m fJ' H =-16tg fJ 

e 

I I 

! R t 

Ll .. Je:: l---;...;...._l~ 
"'[ "'l'---c:..3 ___ --=-sz .3.." I 

Stabkrafte: 

V=_llQ H=-..!:.!JL 
30 30 tg fJ 

s- llQ llQ 
- 30sinfJ R = + 30tgfJ 

Der iiber die ganze Lange gleieh starke Obergurt ist auf Druck und Biegung 
zu bereehnen: 
F=Quersehnitt des Gurtes in em2, W = Widerstandsmoment des Gurtquer

sehnittes in em3• 

Gurtinanspruehnahme: 

1. beim einfaeh unterspannten Trager 2. beirn doppelt unterspannten Trager 
5Q Ql llQ Ql 

(1= 16FtgfJ + 32W' (1= 30FtgfJ + 90W' 

h) Trager auf mehreren Stiitzen 
Gehen Trager ungestoBen oder biegungssieher gestoBen iiber mehrere Felder 

dureh, so bezeiehnet man sie als Durehlauftrager (kontinuierliehe Trager) (Abb. 19). 
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1. StUtzenmomente 

Es sei jedes Feld (Abb. 19) mit einer gleichformig verteilten Last g sowie mit 
den Lasten P, P', P" . .. , deren Abstande von der linken Feldstiitze x, x', x" . .. 

betrage, belastet. Letztere, durch die Feldlange dividiert, ergeben ~ = ~, x; = t, 

Abb. 19 

x;' = t' . .. zu denen, ganz allgemein, in der nachstehenden Tafel die beziiglichen 

Werte v und w gehOren (allenfalls geradlinig zwischenzuschalten). 

~ = ° 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,0 
v = ° 0,099 0,192 0,273 0,336 0,375 0,384 0,357 0,288 0,1710 
w = ° 0,171 0,288 0,357 0,384 0,375 0,366 0,273 0,192 0,099 ° 

Zur Bestimmung der iiber den Stiitzpunkten 0, 1, 2, ... n auftretenden Momente 
Mo, M 1, M 2 , •• • dienen (n-1) (nach Clapeyron benannte) Gleichungen, die, 
unter der Voraussetzung, daB samtliche Stiitzpunkte in einer Geraden liegen und 
der Tragerquerschnitt gleichbleibend ist, lauten: 

Moll + 2 M 1 (ll + l2) + M 2 l2 = I 
= - ~ (gIllS + g212S) -112 (PI VI + PI' VI' + PI" VI" + ... ) -122 (P2 w2 + P 2' w 2' + 

+ P 2" w2" + ... ) (I) 
M I 12 + 2 M 2 (12 + 13) + M S 13 = I 
= - ! (g2 12S + gslaS) -122 (P2V2 + P2' V' 2 + P 2" v2" + ... ) -132 (Pa Wa + Ps' W3' + 

+Pa"Ws"+···) 

usw., wobei jede nachfolgende Gleichung aus der vorhergehenden durch Erhohung 
samtlicher Zeiger um 1 gewonnen wird. Mo und M" sind gewohnlich gleich Null 
zu setzen. 

2. Feldmomente, Querkdifte und StUtzendrucke 
Man denke sich den Durchlauftrager bei jeder Zwischenstiitze durchschnitten. 

Das Feld lk weise dann im Abstand x von der Stiitze k-l die Querkraft Q Ok und das 
Moment MOk auf, welchen GroBen beim Durchlauftrager Qzk und Mzk entspreehen. Der 
Stiitzpunkt k erhiilt von den getrennten Nachbarfeldern lk und lHI die beziiglichen 
Auflagerdriicke BOk und A °HI' 

Mit den unter (I) gefundenen Stiitzmomenten bildet man: 

(II) 

sowie 
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und ergibt sich fiir das Feld lk das Moment 

die Querkraft 
Mzk= MOk+ 1I1k - 1 + X1]k 
Qzk=QOk+ 1]k 

(III) 

(IV) 

und der Stiitzendruck in K: 
Tk= A °1:+1 + B°k--11.k+ 1]1:+1 

Beispiel (Abb. 20) 

Abb.20 

ll=Ila=lOm, l2=15m, gl=gs=O,ltm, g2=0,2tm. 
Einzellasten: P 1 = 0,4, P1'=0,6, P a=0,8, 
mit den beziiglichen: Xl = 2, x\=7, xa= 7,5, 

X 
daher ~=T' ~1=0,2. ~'l=0,7, ~a=0,5, 

und laut Tabelle: V'l = 0,357, va=0,375, 
wa=0,375 

(V) 

P 2'=0,7 t 
x'2=9 m 

~'2=0,6 

v'2=0,384 
w'2=0,336 

Daher laut Gleichung (I) mit Mo=Ma=O 
1 

Mo·I0+ 21111(10+ 15H M 2'15=-T (0,1,103 +°,2'153 )-102(0,4'0,192+0,6'0,357)-

-15a (0,8'0,375+0,7'0,336) 
1 

M 1'15+ 2M2 (15+ 10H M310= - 4" (0,2'153 +0,1'103)-152 (0,8'0,375+0,7 '0,384) 

oder 50 M1 + 15 Ma= - 343,27 
und 15 M 1+50 Ma= - 321,73, 

woraus M1 = - 5,423 tm und M2 = - 4,808 tm. 
. . M1-MO -5,423-0 

Laut GlelChung (II) 1St 1]1 1 = 10 = - 0,5423 tm, 
1 

M2 - M1 - 4,808 + 5,423 
'1a = 1 15 = 0,041 tm. 

2 

Bei einer gesamten Feldlast R und den Stiitzendriicken A 0 und BO fiir den 
frei aufliegenden Trager ergibt sich in t, im 

1. Feld: 2. Feld: 3. Feld: 

R1 =0,1·10+0,4+0,6=2,0 Ra =0,2·15+0,8+0,7=4,5 R3 =0,1'10=1 

B o _o,1.10+0,4.2+0,6.7 B 0,2.15+0,8.15+0,7,9 BO _R3 _ 05 1- 2 10 1,0 °2=-2- 15 2,32 3- 2- , 

Feldmoment MZ2 des Feldes la (also k= 2) im Querschnitt 0 fiir X= 7,5 m. 

Wegen MOg -Ao2 x-gg ~g = (2,18-~'2 7;5) 7,5=1O,725tmist laut Gleichung(III 

mit k= 2 M Z2 = M 2°+ M1 +X1]2 = 10,725 - 5,423+ 7,5'0,041= 5,610 tm. 
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Querkraft QZ2 desselben Querschnittes 0 wegen 

Q2°=A2° - Y2X= 2,18 - 0,2·7,5=0,680 t 

laut Gleichung (IV) mit k=2 QZ2=Q2°+172=0,68+0,041=0,721 t. 

Stiitzendruck Tl laut Gleichung (V) mit k= 1 

Tl =A2°+ Bl ° -171 +172= 2,18+ 1,0+0,5423+0,041 = 3,77 t. 

3. Momente und Stiitzendriicke fiir durchlaufende Trager auf gleich hohen 
und gleich weit voneinander entfernten Stiitzen 

01:) Bei gleichmaf3ig verteilter Belastung 

Werte 
Anzahl der Stiitzen 

3 4 5 6 

To 0,3750 ql 0,4000 ql 0,3929 q l 0,3947 qi, 
Tl 1,2500 ql 1,1000 ql 1,1428 q l 1,1317 q l 
T2 0,9286 ql 0,9736 ql 

Ml 0,1250 ql2 0,1000 q l2 0,1071 ql2 0,1053 ql2 
M2 0,0714 ql2 0,0789 ql2 

M lmaz 0,0703 ql2 0,0800 ql2 0,0772 ql2 0,0779 ql2 
M 2mtJZ 0,0250 ql2 0,0364 ql2 0,0332 ql2 
M 3 .... X 0,0461 ql2 

Hierbei bezeichnen: 
To, T 1" ..•• die Gesamtstiitzendriicke, 
M l , M 2, ••.•• die (negativen) M:omente iiber den Stiitzen, 
M Im.x' M 2 .... x . ..... die groBten M:omente in den einzelnen Feldern, 
l die iiberall gleich groBen Stiitzweiten, 
q die gleichmliBig verteilte Belastung fiir die Langeneinheit. 

In bezug auf die Tragermitte ist alles symmetrisch; die Angaben sind daher nur 
bis zur M:itte durchgefiihrt. 

~) Fiir gleich grof3e und gleich weit voneinander entfernte Einzellasten 
Trager auf 3 Stiitzen 

Momente Auflagerdriicke 
Belastungsfalle 

I (+) M 2m•x I I (+) M lmax (-)M A B 

P P 
0,156 P·l 0,188 P·l 0,312 P 1,376 P 

~/ 
-

AfZ.JC 
iff'? 111: 0,222 P·l - 0,333 P·l 0,667 P 2,667 P • * 4 
'ppp'PPpi 
IHt I Ht J 0,270 P·l 0,460 P·l 1,040 P 3,920 P + f 1 -
IPPPPIPPPP: I 1*W1W'1 0,360 P·l 0,600 P·l 1,400 P 1,400 P {fJ/1ma/flM,max -

I (-)M 
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Trager auf 4 Stutzen 

Momente A uflagerdrucke 
BelastungsfaHe 

A I B 

0,175P.l 0,100P·l 0,150P·l 0,350P 1,150 P 

0,245 P . l 0,067 p. l 0,267 p. l 0,734 P 2,270 P 

0,317 p. l 0,125 p. l 0,375 p. l 1,125 P 3,375 P 

0,410 p. l 0,122 p. l 0,478 p. l 1,520 P 4,480 P 

i) Ausfiihrungsarten von Gelenktragern 

Die beigeschriebenen Momentengleichungen und Werte fUr den Kragarm a 
gelten nur, wenn gleichmaBig verteilte Gesamt belastungenin Frage kommen, 
wobei die Gelenkanordnung derart erfolgt, daB die Absolutwerte der Momente 
an den Stiitzen sowie in den Feldern einander alle m6glichst gleich werden. 

1. Zwei Felder (Abb. 21): 
a=0,1716l, 

M, M2 
+ V 
I ~a~ 

Ml = Ma = Ma = 0,0858qla. k-----Z >!E: 
Abb, 21 

2 a) Drei Felder (Abb. 22): 
l 

a = 0,125l = 8' 
M l = 0,0957 la. 

qla 
M 2 = Ma =O,0625ql2 =16' 

2 (3) Drei Felder (Abb. 23): 
a =0,22l, 

Ml = Ma = 0,0858ql2. 
(l-2a)a 

M3 =q 8 =O,0392ql2. 

3. Vier Felder (Abb. 24): 

., M, al = 0,2035l, 
aa = 0,157l, 
as = 0,125l, 

I 

-l 
Ml = Ma = 0,0858'qla, 
Ma = 0,05111 q la, 

Mf 

+ 
I 
k-----Z 

.. ~ i .. 
-at"'" ~a~ 
": E 1- "I eo 
M2 M2 

Abb. 22 

., M, 
9 -

M~ 
4 1 ~at. I---z -a.rE-

"I'" A},E Mz 2 
Abb. 23 

.. : ~ .. 
-"'"Ia,~ _a2 -

,,'''' l ... !"" l 
Mz M" 

Abb.24 

~ .. 
I 

l~ 

.. 
I 

l---;,.j 

Mf .. 
I z_ 

la 
M4 = M5 = Me = 0,0625 ql2 = q 16' SoH Ml = Ma = Me = M7 = 0,0858 q la, 

M7 = 0,0957 q la. 
so muB sein as = 0,1716l 
und wird Ms = 0,05111 qla. 

k) Rahmentrager mit einer Offnung 

Es bezeichnen: J 1 und J II Tragheitsmomente, l die Stiitzweite, h die Stander
h6he, E das ElastizitatsmaB, a. das Langenanderungsverhaltnis fUr 10 Temperatur-
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anderung, t die Temperaturanderung in Celsiusgraden gegeniiber dem spannungs
losen Anfangszustand, H den Horizontalsehub, A bzw. B den linken bzw. reehten 

St ·· d k I 2 h JIb J 1 h utzen rue, f1 = + 3lJ2 zw. 11 = J;T' 

1/ 
A 

4-
A 

Langs- und Querkrafte bei der Ermittlung von H vernaehlassigt. 

fl 

Abb. 25 

Abb.26 

1. Symrnetrischer Zweigelenkrahrnen 

o 
1/ 

01:) Einzellast P (Abb. 25): 

. x(l-x) A=p l - x , B pX 
Al bIS B I : H=P 2hlfl' l = T' 

B b G H P Xl A -_ PI Xl B = PIl+lXI. 
1 is ; I =- I 2 h fl' - l' 

~) Wenn p allein wirkt (Abb.26) (p'=W=O): 

pl2 p l 
H A = H B = 12 h fl' A = B = 2' 

y) Wenn p' allein wirkt (Abb. 26) (p=w=O): 
. p' c2 p' c2 I 2 l + C 
11.40 =H B =- 4hfl' A =--rr' B =p c-2-l -· 

b) Wenn w allein wirkt (Abb. 26) (p = p' = 0): 

1) H.4o =_ wh (.!!~!t:. + ~)\ 
fl 24 J 2 l 4 

wh2 
1) HB=wh+H .4o , A=-B=--rr' 

T .. dOH - H - H _ EJ1 a. t c:) ernperaturan erung ± t ............. .40- B - t - ± h2 fl ' 

~) Nachgiebigkeit der Stutzpunkte 

urn Ll l waagrecht nach au13en ..•............ H t:.l 

2. Beiderseits eingespannter Rahmen 

Abb.27 

1) Nach links wirkend. 

01:) Infolge der Einzellast P (Abb. 27), wobei 7 = ~ 

]1 =Pab5v-l+2~(2+v) A=Pb6v+l+~-2~2. 
A 2l (2+v) (1+6v) , l 6v+l 

M _Pab3+7v-2~(2+v) B=P-A 
B- 2l (2+v) (1+6v) , , 

3Pab 
H=2hl(2+v) 
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~) Infolge gleichfiirmig verteilter Last (Abb.27): 
p l2 P l2 P l 

3IA=]iB= 12(2+'1')' H= 4h(2+v)' A=B=T 
y) Infolge gleichfiirmiger SeitenIast 10 (Abb.28): 0 

111, = _ lOh2 (12- 9 + 5'1' 12'1'), 
4 24. 2 -t- v 1 + 6 v 0 k 
JI = + 10 h2 ( 9 + 5 v _ 12 v ) 

B 24 2+'1' 1+6'1" 
1 lOh 3+2'1' AI. 
) H A=lOh-HB, I)HB =-8- 2+'1" >f A 

10 h2 v Abb. 28 
A=--B=-l(6v+l)' 

l) Dreieckrahmen (Abb. 29) 

Gleichfiirmig verteilte Belastung 

(X) q auf die Lange l 

A = B = 0,50 q l, 
q l2 

HA = HB = 0,1562 -h-; 

~) q auf die Lange ! 
A = 0,375 q l, B = 0,125 q l, 

l2 
HA = HB = 0,07813 qT; 

Abb. 2H 

y) 10 auf die Hiihe h 
h2 

-A = B = 0,5010 T' 
1) HA = 10 h-HB, 
1) HB = 0,312510 h. 

m) Dachrahmen (Abb.30) 

.Mit k=~~ 
J 2 8 

und m = h2 (3 + k) + hI (3 h + hI) 

wird bei gleichfiirmiger Belastung durch: 
(X) q auf die Lange l 

A = B = 0,5 ql, 

HA =HB = 0,0312 ql2 8 h + 5h1 • 

59 

m ' 
·~----~------~·#8 

jj 
~) q auf die Lange ! 
A = 0,375 q l, B = 0,125 q l, 

-HA=HB, 

= 0,01563 ql2 8 h + 5 hI 
m 

y) 10 auf die Hiihe h 
h2 

- A = B = 0,50 10 T' 
1) HA = 10 h-HB, 

1) H B = 0,0625 10 h2 5 h k + 6 (2 h + hI) ; 
m 

, Naoh links wirkend. 

Abb. 30 

1) H A =101 h1 -HB , 

1) HB = 0,0625 WI hI 8h2(k+3)+5hd4h+hl) 
m 
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Profil 

= 
15· 15·3 
15· 15·4 
20· 20·3 
20· 20·4 
25· 25·3 
25· 25·4 
30· 30·4 
30· 30·5 
35· 35 ·4 
35· 35·6 
40· 40·4 
40· 40·5 
40· 40·6 
45· 45·5 
45· 45·7 
50· 50·5 
50· 50· 6 
50· 50·7 
55· 55·6 
55· 55·8 
60· 60· 6 
60· 60· 8 
65· 65·7 
65· 65· 9 
70· 70·7 
70· 70·9 
75· 75·7 
75· 75·8 
75· 75·10 
80· 80· 8 
80· 80 ·10 
80· 80·12 
80· 80·14 
90· 90·9 
90· 90 ·1I 
90· 90·13 

100·100·10 
100·100·12 
100·100 ·14 
1I0 ·lIO· 10 
llO ·no· 12 
lIO .llO· 14 
120 ·120· II 
120·120·13 
120 ·120·15 
130·130 ·12 
130·130·14 
140 ·140·13 
140·140·15 
160·160·15 
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Gewieht 

kg/m 

0,64 
0,82 
0,88 
1,14 
1,12 
1,45 
1,78 
2,18 
2,1 
3,04 
2,42 
2,97 
3,52 
3,38 
4,6 
3,77 
4,47 
5,15 
4,95 
6,46 
5,42 
7,09 
6,83 
8,62 
7,38 
9,34 
7,94 
9,03 

1I,1 
9,66 

1I,9 
14,1 
16,1 
12,2 
14,7 
17,1 
15,1 
17,8 
20,6 
16,6 
19,7 
22,8 
19,9 
23,3 
26,6 
23,6 
27,2 
27,5 
31,4 
36,2 

B. Zur Berechnung von Eisenkonstruktionen 

I. Walzeisentabellen 
a) Gleichschenkelige Winkeleisen ONORM M 3306 

Querr- Lage des 
Tragheitsmoment em' Tragheitsradius em sehnltts- Sehwer-

fliiehe punktes e 

em' em Jz I Jmax I Jmin ix I if7UJZ I imifl. 

0,82 0,48 0,15 0,24 0,06 0,43 0,54 0,27 
1,05 0,51 0,19 0,29 0,08 0,42 0,53 0,28 
1,12 0,6 0,39 0,62 0,15 0,59 0,74 0,37 
1,45 0,64 0,48 0,77 0,19 0,58 0,73 0,36 
1,42 0,73 0,79 1,27 0,31 0,75 0,95 0,47 
1,85 0,76 1,01 1,61 0,4 0,74 0,93 0,47 
2,27 0,89 1,81 2,85 0,76 0,89 1,12 0,58 
2,78 0,92 2,16 3,41 0,91 0,88 I,ll 0,57 
2,67 1,0 2,96 4,68 1,24 1,05 1,33 0,68 
3,87 1,08 4,14 6,5 1,77 1,04 1,3 0,68 
3,08 1,12 4,48 7,09 1,86 1,21 1,52 0,78 
3,79 1,16 5,43 8,64 2,22 1,2 1,51 0,77 
4,48 1,2 6,33 9,98 2,67 1,19 1,49 0,77 
4,30 1,28 7,83 12,4 3,25 1,35 1,7 0,87 
5,86 1,36 10,4 16,4 4,39 1,33 1,67 0,87 
4,8 1,4 1I,0 17,4 4,59 1,51 1,9 0,98 
5,69 1,45 12,8 20,4 5,24 1,5 1,89 0,96 
6,56 1,49 14,6 23,1 6,02 1,49 1,88 0,96 
6,31 1,56 17,3 27,4 7,24 1,66 2,08 1,07 
8,23 1,64 22,1 34,8 9,35 1,64 2,06 1,07 
6,91 1,69 22,8 36,1 9,43 1,82 2,29 1,17 
9,03 1,77 29,1 46,1 12,1 1,8 2,26 1,16 
8,7 1,85 33,4 53,0 13,8 1,96 2,47 1,26 

ll,O 1,93 41,3 65,4 17,2 1,94 2,44 1,25 
9,4 1,97 42,4 67,1 17,6 2,12 2,67 1,37 

11,9 2,05 52,6 83,1 22,0 2,1 2,64 1,36 
10,1 2,09 52,4 83,6 21,1 2,28 2,88 1,45 
11,5 2,13 58,9 93,3 24,4 2,26 2,85 1,46 
14,1 2,21 71,4 U3 29,8 2,25 2,83 1,45 
12,3 2,26 72,3 U5 29,6 2,42 3,06 1,55 
15,1 2,34 87,5 139 35,9 2,41 3,03 1,54 
17,9 2,41 102 181 43,0 2,39 3,0 1,53 
20,6 2,48 ll5 181 48,6 2,36 2,96 1,54 
15,5 2,54 U6 184 47,8 2,74 3,45 1,76 
18,7 2,62 138 218 57,1 2,72 3,41 1,75 
21,8 2,7 158 250 65,9 2,69 3,39 1,74 
19,2 2,82 177 280 73,3 3,04 3,82 1,95 
22,7 2,9 207 328 86,2 3,02 3,8 1,95 
26,2 2,98 235 372 98,3 3,0 3,77 1,94 
21,2 3,07 239 379 98,6 3,36 4,23 2,16 
25,1 3,15 280 444 U6 3,34 4,21 2,15 
29,0 3,21 319 505 133 3,32 4,18 2,14 
25,4 3,36 341 541 140 3,66 4,62 2,35 
29,7 3,44 394 625 162 3,64 4,59 2,34 
33,9 3,51 446 705 186 3,63 4,56 2,34 
30,0 3,64 472 750 194 3,97 5,0 2,54 
34,7 3,72 540 857 223 3,94 4,97 2,53 
35 3,92 638 1010 262 4,27 5,38 2,74 
40 4,0 723 U50 298 4,25 5,36 2,73 
46,1 4,49 1100 1750 453 4,88 6,15 3,14 
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b) Ungleichschenkelige Winkeleisen ONORM M 3307 
. ~~::- :JL . . e2 

cD 
~T if' 

.., 
-+" Lage des .... w. e,"1x -+" ..,,.Q ..... .., 
I=!,.Q Schwer- 'dO Tragheitsradius cO Tragheitsmoment em' -+" ,.Qo punktes ..,-+" ,.Q 1;5 ,cO b.o~ em 

Profil 
0 ......... cO ~ .~ ..,""' HcO ~ .., 

CJ 
;:q 

0 
e1 I e2 -- em em I I J1M~ I iz I i ll I imaz I im,n mm kg/m em2 tg a J~ J, J min 

20· 30· 3 I,ll 1,42 0,99 0,5 0,431 1,25 0,44 1,43 0,25 0,94 0,56 1,0 0,42 
20· 30·4 1,45 1,85 1,03 0,54 0,423 1,59 0,55 1,81 0,33 1,93 0,55 0,99 0,42 

*20· 40·3 1,35 1,72 1,43 0,44 0,259 2,79 0,47 2,96 0,3 1,27 0,52 1,31 0,42 
*20· 40·4 1,77 2,25 1,47 0,48 0,252 3,59 0,6 3,79 0,39 1,26 0,52 1,3 0,42 
30· 45·3 1,72 2,19 1,43 0,7 0,441 4,48 1,6 5,17 0,91 1,43 0,86 1,54 0,64 
30· 45·4 2,25 2,87 1,48 0,74 0,436 5,78 2,05 6,65 1,18 1,42 0,85 1,52 0,64 
30· 45· 5 2,77 3,53 1,52 0,78 0,43 6,99 2,47 8,02 1,44 1,41 0,84 1,51 0,64 

*30. 60·5 3,37 4,29 2,15 0,68 0,256 15,6 2,6 16,5 1,69 1,9 0,78 1,96 0,63 
*30· 60·7 4,59 5,85 2,24 0,76 0,248 20,7 3,41 21,8 2,28 1,88 0,76 1,93 0,62 
40· 50·3 2,06 2,63 1,48 0,99 0,632 6,58 3,76 8,46 1,89 1,58 1,2 1,79 0,85 
40· 50·4 2,71 3,46 1,52 1,03 0,629 8,54 4,86 10,9 2,46 1,57 1,19 1,78 0,84 
40· 50·5 3,35 4,27 1,56 1,07 0,625 10,4 5,89 13,3 3,02 1,56 1,18 1,76 0,84 
40· 60·5 3,76 4,79 1,96 0,97 0,437 17,2 6,11 19,8 3,5 1,89 1,13 2,03 0,66 
40· 60·6 4,46 5,68 2,00 1,01 0,433 20,1 7,12 23,1 4,12 1,88 1,12 2,02 0,85 
40. 60· 7 5,14 6,55 2,04 1,05 0,429 23 8,07 26,3 4,73 1,87 I,ll 2,0 0,85 
40. 80·4 3,68 4,69 2,76 0,8 0,265 31,1 5,32 33 3,38 2,57 1,07 2,65 0,85 
40· 80·6 5,41 6,89 2,85 0,88 0,259 44,9 7,59 47,6 4,9 2,55 1,05 2,63 0,84 
40· 80·8 7,07 9,01 2,94 0,95 0,253 57,6 9,68 60,9 6,41 2,53 1,04 2,6 0,84 
50· 65·5 4,35 5,54 1,99 1,25 0,583 23,1 11,9 28,8 6,21 2,04 1,47 2,28 1,06 
50· 65·7 5,97 7,6 2,07 1,33 0,574 31 15,8 38,4 8,37 2,02 1,44 2,25 1,05 
50· 65·9 7,52 9,58 2,15 1,41 0,567 38,2 19,4 47 10,5 2,0 1,42 2,22 1,05 
50·100·6 6,85 8,73 3,49 1,04 0,263 89,7 15,3 95,2 9,78 3,2 1,32 3,3 1,06 
50·100·8 8,99 11,5 3,59 1,13 0,258 116 19,5 123 12,6 3,18 1,31 3,28 1,05 
50·100 ·10 11,1 14,1 3,67 1,2 0,252 141 23,4 149 15,5 3,16 1,29 3,25 1,04 
55· 75·5 4,95 6,3 2,31 1,33 0,53 35,5 16,2 43,1 8,68 2,37 1,6 2,61 1,17 
55· 75·7 6,8 8,66 2,4 1,41 0,525 47,9 21,8 57,9 11,8 2,35 1,59 2,59 1,17 
55· 75·9 8,59 10,9 2,47 1,48 0,518 59,4 26,8 71,3 14,8 2,33 1,57 2,55 1,16 
60· 90·6 6,82 8,69 2,89 1,41 0,442 71,7 25,8 82,8 14,6 2,87 1,72 3,09 1,3 
60· 90·8 8,96 11,4 2,97 1,49 0,437 92,5 33 107 19,0 2,85 1,7 3,06 1,29 
60· 90·10 11,0 14,1 3,05 1,56 0,431 112 39,6 129 23,1 2,82 1,68 3,02 1,28 
65· 75·6 6,37 8,U 2,19 1,7 0,74 44 30,7 60,2 14,4 2,33 1,94 2,73 1,34 
65· 75·8 8,34 10,6 2,28 1,78 0,736 56,7 39,4 77,3 18,8 2,31 1,92 2,70 1,33 
65· 75·10 10,3 13,1 2,35 1,86 0,732 68,4 47,3 92,7 23,0 2,29 1,90 2,66 1,33 
75· 90·7 8,74 11,1 2,67 1,93 0,683 88,1 55,5 117 27,1 2,81 2,23 3,24 1,56 
75· 90·9 11,1 14,1 2,76 2,01 0,679 110 69,1 145 34,1 2,79 2,21 3,21 1,56 
75 -100·7 9,32 11,9 3,06 1,83 0,553 118 56,6 145 30,1 3,15 2,19 3,49 1,59 
75·100·9 11,8 15,1 3,15 1,91 0,549 148 71 181 37,8 3,13 2,17 3,47 1,59 
75 ·100·11 14,3 18,2 3,23 1,99 0,545 176 84 214 45,4 3,U 2,15 3,44 1,58 
75·130·8 12,5 15,9 4,36 1,65 0,339 276 68,3 303 41,3 4,17 2,08 4,37 1,61 
75·130·10 15,4 19,6 4,45 1,73 0,336 337 82,9 369 50,6 4,14 2,06 4,34 1,61 
75· 130· 12 18,3 23,3 4,53 1,81 0,332 395 96,5 432 59,6 4,12 2,04 4,31 1,6 
75 ·150·9 15,3 19,5 5,28 1,57 0,265 455 78,3 484 50,0 4,83 2,0 4,98 1,6 
75·150·11 18,6 23,6 5,37 1,65 0,261 545 93 578 59,8 4,8 1,98 4,95 1,59 
75·150·13 21,7 27,7 5,45 1,73 0,258 631 107 668 69,4 4,78 1,96 4,91 1,58 
80 ·120·8 12,2 15,5 3,83 1,87 0,441 226 80,8 261 45,8 3,82 2,29 4,1 1,7 2 
80·120·10 15 19,1 3,92 1,95 0,438 276 98,1 318 56,1 3,8 2,27 4,07 1,71 
80 ·120·12 17,8 22,7 4,0 2,03 0,433 323 114 371 66,1 3,77 2,25 4,04 1,71 
80·120 ·14 20,5 26,2 4,08 2,1 0,429 368 130 421 75,8 3,75 2,23 4,01 1,7 

Die mit * bezeiehneten Profile werden vorlaufig nieht gewalzt. 
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Profil 

mm 

90 ·130·10 
90 ·130·12 
90·130·14 
90·150 ·10 
90·150·12 
90·150·14 

100·150 ·10 
100·150·12 
100·150·14 

-. ...; 

Josef Schreier: Aus der Fertigkeitslehre und Baustatik 

, 
w 

"'" ~ "'" .... C) 

0 ;:::[~ .... ~o 
~ £'''' C) ... -0 c)"" 

::I 
G 

----
kgjm cm2 

16,6 21,2 
19,7 25,1 
22,8 29 
18,2 23,2 
21,6 27,5 
25 31,8 
19 24,2 
22,6 28,7 
26,1 33,2 

C) 

Lage des ... rIJ. 
C)~ 

Schwer- reO Tragheitsradius '" Tragheitsmoment cm' punktes c)"'" 
QjJP< cm 
'" ::I H'" ::r: 

e1 I e2 
cm cm I I J"",z I J""n iz I iy I imaz I imi" tga Jz J y 

4,15 2,18 0,472 358 141 420 78,5 4,11 2,58 4,46 1,93 
4,24 2,26 0,468 420 165 492 92,6 4,09 2,56 4,43 1,92 
4,32 2,34 0,465 480 187 560 106 4,07 2,54 4,4 1,91 
4,99 2,03 0,363 532 146 591 87,3 4,79 2,51 5,05 1,94 
5,08 2,11 0,36 626 170 694 102 4,77 2,49 5,02 1,93 
5,16 2,19 0,357 716 194 792 118 4,75 2,47 4,99 1,92 
4,8 2,34 0,442 552 198 637 112 4,78 2,86 5,13 2,15 
4,89 2,42 0,439 650 232 749 132 4,76 2,84 5,10 2,15 
4,97 2,5 0,435 744 264 856 152 4,73 2,82 5,07 2,14 

c) I-Eisen, laut ONORM M 3301 

Abrundungshalbmesser: R = d; r = 0,6 d 

"'" ~~ ~ Tragheits- Widerstands-0 Tragheits-"" Abmessungen mm ..... C) .: halbmesser moment 0 .... ~ ::I~ moment em' p., Go cm cm3 
0 <Ll 

Nr. h I b I d I t kgjm cm2 Jz I J" iz I ill Wz I W y 

8 80 42 3,9 5,9 5,95 7,58 77,8 6,29 3,2 0,91 19,5 3,0 
10 100 50 4,5 6,8 8,32 10,6 171 12,2 4,01 1,07 34,2 4,88 
12 120 58 5,1 7,7 11,2 14,2 328 21,5 4,81 1,23 54,7 7,41 
14 140 66 5,7 8,6 14,4 18,3 573 35,2 5,61 1,4 81,9 10,7 
16 160 74 6,3 9,5 17,9 22,8 935 54,7 6,4 1,55 117 14,8 
18 180 82 6,9 10,4 21,9 27,9 1450 81,3 7,2 1,71 161 19,8 
20 200 90 7,5 11,3 26,3 33,5 2140 117 8,0 1,87 214 26,0 
22 220 98 8,1 12,2 31,1 39,6 3060 162 8,8 2,02 278 33,1 
24 240 106 8,7 13,1 36,2 46,1 4250 221 9,59 2,2 354 41,7 
26 260 113 9,4 14,1 41,9 53,4 5740 288 10,4 2,32 442 51,0 
28 280 119 10,1 15,2 48,0 61,1 7590 364 11,1 2,45 542 61,2 
30 300 125 10,8 16,2 54,2 69,1 9800 451 11,9 2,56 653 72,2 
32 320 131 11,5 17,3 61,1 77,8 12510 555 12,7 2,67 782 84,7 
34 340 137 12,2 18,3 68,1 86,8 15700 674 13,5 2,8 923 98,4 
36 360 143 13,0 19,5 76,2 97,1 19610 818 14,2 2,9 1090 114 
38 380 149 13,7 20,5 84,0 107 24010 975 15,0 3,02 1260 131 
40 400 155 14,4 21,6 92,6 118 29210 1160 15,7 3,13 1460 149 
42Y2 425 163 15,3 23,0 104 132 36970 1440 16,7 3,3 1740 176 
45 450 170 16,2 24,3 U5 147 45850 1730 17,7 3,43 2040 203 
47Y2 475 178 17,1 25,6 128 163 56480 2090 18,6 3,6 2380 235 
50 500 185 18,0 27,0 141 180 68740 2480 19,6 3,72 2750 268 
--
IF Fachwerkbau-I-Trager 

14 140 1 60 1 4 1 5,5 1 9,161 1l,7 1 365, 1 15,6 1 5,591 1,15 1 52,21 5,21 



Profil 

Nr_ 

18B 
20B 
22B 
24B 
25B 
26B 
27B 
28B 
29B 
30B 
32B 
34B 
36B 
38B 
40B 
42~B 
45B 
47~B 
50B 
55B 
60B 
65B 
70B 
75B 
80B 
85B 
90B 
95B 

100B 

Be-
zeieh-

h 

180 
200 
220 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
425 
450 
475 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 

1000 

Walzeisentabellen 

d) I-Eisen, Differdinger Trager 

Abrundungshalbmesser R = d 

Ge- ~~ Tragheits- Trag-heits-
Abmessungen mm ,,~ halbmesser wicht ::;..cI moment em4 

I b I 
180 
200 
220 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

OC' em 
ro 

-----~--

tt I t2 I d kg/m em 2 J. I Jy i. I i, 
I 

9,0 16,72 8,5 47,0 59,9 3512 1073 7,66
1

4,23 
9,5 18,12 8,5 55,3 70,4 5171 1568 8,57 4,72 

10,0 19,5 9,0 64,8 82,6 7379 2216 9,45
1 

5,18 
10,5 20,85 10,0 76,0 96.8 10260 3043 10,30

1 

5,61 
10,9 21,7 10,5 82,5 105,1 12066 3575 10,71 5,83 
11,7 22,9 11,0 90,7 115,6 14352 4261 11,14

1

6,07 
ll,95 23,6 11,25 96,7 123,2 16529 4920 11,58 6,32 
12,35 24,4 11,5 103,4 131,8 19052 5671 12,02 6,56 
12,7 25,2 12,0 110,8 141,1 21866, 6417 12''''1''74 13,25 26,25 12,5 119,4 152,1 25201 7494 12,88 7,02 
14,1 27,0 13,0 126,2 160,7 30119 7867 13,69 7,00 
14,6 27,5 13,4 131,4 167,4 35241 8097 14,51 6,95 
16,15 29,0 14,2 142,5 181,5 42479 8793 15,301 6,96 
17,0 29,8 14,8 150,1 191,2 49496 9175 16,09 6,93 
18,2 31,0 15,5 159,8 203,6 57834 9721 16,85 6,91 
19,0 31,75 16,0 167,9 213,9 68249 10078 17,86 6,85 
20,3 33,0 17,0 180,0 229,3 80887 10668 18,78 6,82 
21,35 34,0 17,6 190,0 242,0 94811 11142 19,79 6,79 
22,6 35,2 19,4 205,5 261,8 111283 11718 20,62 6,69 
24,5 37,0 20,6 226,1 288,0 145957 12582 22,51 6,61 
24,7 37,2 20,8 236,0 300,6 179303 12672 24,42 6,49 
25,0 37,5 21,1 246,9 314,5 217402 12814 26,29 6,38 
25,0 37,5 21,1 255,3 325,2 258106 12818 28,17 6,28 
25,0 37,5 21,1 263,4 335,7 302560 12823 30,02 6,18 
26,0 38,5 21,5 278,6 354,6 360486 13269 31,9 6,1 
26,0 38,5 21,5 287,0 365,6 414887 13274 33,7 6,0 
26,0 38,5 21,5 295,5 376,4 473964 13279 35,5 5,9 
27,0 39,5 21,9 311,0 396,2 550974: 13727 37,3 5,9 
27,0 39,5 21,9 319,7 407,2 621287

1
13732 39,1 5,8 

e) Breitflanschige I-Eisen, Peiner Trager 
N eigung der inneren Flansehfliiehen 9%; 

Abrundungshalbmesser r-'- 1,5 d 

63 

Widerstands-
moment em' 

w. I Wy 

I 
390' 119 
517 157 
671 201 
855 254 
965 286 

1104 328 
1224 365 
1361 405 
1508 443 
1680 500 
1882 524 
2073 540 
2360 586 
2605 612 
2892 648 
3212 672 
3595 711 
3992 743 
4451 781 
5308 839 
5977 845 
6690 854 
7374 854 
8068 855 
9012 885 
9762 885 

10533 885 
116001915 
12425 915 

Abmessungen in mm Ge- Quer- Fur die Biegeaehse 

wicht schnitt x-x y-y 
nung Hohe Breite Steg- Flanseh- G F I w. I ix ~IWyl~ dieke dieke J. 
I h b d t kg/m e111 2 em4 cm3 I cm em' cm3 I em 

10 ·10 100 100 7,5 10,25 21 26,8 447 89,4 4,091 
151 30,112,37 

12·12 120 120 S II 27,2 34,6 852 142 4,96 276 46 2,S2 
14 ·14 140 140 8 12 34 43,3 1490 213 

5,86
1 

475 67'sI3,31 
16·16 160 HlO 9 14 45 57,4 2580 322 6,70 840 104 3,81 
18·18 180 180 9 14 50,8 64,7 3750 417 7,62 1 170 130 4,25 
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I I 

.r ___ _ __ d ~ 

~~ 
~t f) Breit- und parallelflanscbige I-Eisen, Peiner Trager 

Abrundungshalbmesser r • 1,5 d 

Be- Abmessungen in mm Ge- Quer- Fur die Biegeaehse 

zeieh- wicht sehnitt x-x y-y 
nung Rohe Breite Steg- Flanseh- G F 

dieke dieke J,. I W"I i,. ~I~I~ IP h b d t kg/m em2 em' em3 em em' em3 em 

20 200 200 10 16 64,9 82,7 5950 595 8,48 2140 214 5,08 
22 220 220 10 16 71,5 91,1 8050 732 9,37 2840 258 5,59 
24 240 240 11 18 87,4 III 11690 974 10,5 4150 346 6,11 
25 250 250 11 18 91,1 116 13300 1060 10,7 4690 375 6,36 
26 260 260 11 18 94,8 121 15050 1160 11,2 5280 406 6,61 
28 280 280 12 20 113 144 20720 1480 12 7320 523 7,14 
30 300 300 12 20 121 154 25760 1720 12,9 9010 600 7,65 
32 320 300 13 22 135 171 32250 2020 13,7 9910 661 7,60 
34 340 300 13 22 137 174 36940 2170 14,5 9910 661 7,55 
36 360 300 14 24 150 192 45120 2510 15,3 10810 721 7,51 
38 380 300 14 24 153 194 50950 2680 16,2 10810 721 7,46 
40 400 300 14 26 164 209 60640 3030 17 11710 781 7,49 
427'2 425 300 14 26 166 212 69480 3270 18,1 11710 781 7,43 
45 450 300 15 28 182 232 84220 3740 19 12620 841 7,38 
477'2 475 300 15 28 185 235 95120 4010 20,1 12620 841 7,32 
50 500 300 16 30 200 255 113200 4530 21 13530 902 7,28 
55 550 300 16 30 207 263 140300 5100 23,1 13530 902 7,17 
60 600 300 17 32 227 289 180800 6030 25 14440 962 7,07 
65 650 300 17 32 234 297 216800 6670 27 14440 962 6,97 
75 750 300 18 34 261 333 316300 8430 30,8 15350 1020 6,79 

g) Breitfianscb-I-Trager ONORM M 3302 

- Nei- -:13 Tragheits- Triigbeits-.~ .... A bmessungen mm Ge- ~- Widerstands-
0 gung wicht pI'! 

moment em' balbmesser moment em' ... O'i Il; 'P "' 
cm --

I h I bid I t I r I r 1 % kg/m emS JfI) I J" i,. I i. W,. I W. 

14 b 140 100 6 9,5 7 3,5 9,8 20,59 26,23 894,29 136,16 5,84 2,28 127,76 27,23 
18 b 180 135 7 12,5 8,4 4,2 13 34,81 44,35 2557,8 418,22 7,59 3,07 284,20 61,96 
22b 220 150 8,1 14,5 10,8 5,4 13 46,14 58,78 5022,7 669,54 9,24 3,38 456,61 89,27 
24 b 240 160 8,7 15,5 11,4 5,7 13 53,02 67,54 6855,7 869,34 10,07 3,59 571,31 108,7 
28 b 280 160 10,1 17,5 13,2 6,6 13 63,26 80,59 10823 1002,8 11,59 3,53 773,10 125,4 
32b 320 170 11,5 19,5 15,6 7,8 13 77,39 98,58 17029 1348,4 13,14 3,70 1064,3 158,6 



Walzeisentabellen 

h) [.Eisen, 6NORM M 3303 
Abrundungsradius zwischen St.eg und Flanseh R = t 
Abrundungsradius am Flansehenrand r = 0,5 t 
N eigung der inneren FlansehenfHiehe 8 % 

65 

.. , Triigheits- Wider- Trag-Be- A bmessungen ' "d 
Ge- '" stands-t~ ~ I~Q;) zeieh- moment heitsradius 

~,!01 .... 
wicht ~j"E.<:I moment mm .<:I>l", P.<:I 0 nung op,o a;1~ em' ems em 

00 ""oe --
[ h I b I d I t em kg/m em! J~ I J. W~ I W. i~ I ill 

5 50 38 5 7 1,37 5,59 7,12 26,4 9,12 10,6 3,75 1,92 1,13 
6% 65 42 5,5 7,5 1,42 7,09 9,03 57,5 14,1 17,7 5,07 2,52 1,25 
8 80 45 6 8 1,45 8,64 II 106 19,4 26,5 6,36 3,1 1,33 

10 100 50 6 8,5 1,55 10,6 13,5 206 29,3 41,2 8,49 3,91 1,47 

12 120 55 7 9 1,6 13,4 17 364 43,2 60,7 1I,1 4,62 1,59 
14 140 60 7 10 1,75 16 20,4 605 62,7 86,4 14,8 5,45 1,75 
16 160 65 7,5 10,5 1,84 18,8 24 925 85,3 ll6 18,3 6,21 1,89 
18 180 70 8 11 1,92 22 28 1350 114 150 22,4 6,95 2,02 
20 200 75 8,5 11,5 2,01 25,3 32,2 1910 148 191 27 7,7 2,14 

22 220 80 9 12,5 2,14 29,4 37,4 2690 197 245 33,6 8,48 2,26 
24 240 85 9,5 13 2,23 33,2 42,3 3600 248 300 39,6 9,22 2,42 
26 260 90 10 14 2,36 37,9 48,3 4820 317 371 47,7 9,99 2,56 
28 280 95 10 15 2,53 41,8 53,3 6280 399 448 57,2 10,9 2,74 
30 300 100 10 16 2,7 46,2 58,8 8030 495 535 67,8 ll,7 2,9 

35 350 100 14 16 2,4 60,6 77,3 12840 570 734 75 12,9 2,72 
40 400 1I0 14 18 2,65 71,8 91,5 20350 846 1020 102 14,9 3,04 

[F Faehwerkbau - [-Trager 

14 140140141 6 1 1,021 7,781 9,9 1 285 1 12,5 1 40,61 4,211 5,3611,02 

i) Kranbahnschienen (Witkowitzer Bergbau- und Eisenhiittengewerkschaft) 

Momenta Momente Raddruek in kg ~ 
~~ S fiir die fiirdie 

zz-Biegungs- 1/1/-Biegungs- (Ma.Be in em) 
""' .;, ..-< ..:, 

R=D - 8 (b-2r) 
Q) 

~ 
~ ~ achse achse '" ---iii Q) 

1=1rt;! '" 'a .,...., 
'" a a, .. Q) 

:::! 1=1 a 
'8~ 

.. 
'8~ s = $_-- .:..-_:£ j ~Q) ~ fr~ a,'-) a,'-) 

~ ...... o~ ~~ oe+> ~~ ~d Spezifiseher .,., 
"'0 

Q)~ t3§ 0 ..... .~ ]2 ,,,", 
0 I I ~:~ .<:I'" ~a .<:I" ~" Druck 8 je em! ~.g ""' I"" ~8~ p~ ~~ ~a "da Po; Q) o~ ""0 Ct c!:5 .~ 0 

~s ~ rI2 e!::a ~a e!::a ---1----
Nr. B I H I b I r em2 kg em em' ems em' ems 40 kg I 50 kg I 60 kg mm 

2 150 65 55 4 41,1 32,2 2,65 185,0 48,0 328,8 43,8 11280 14100 16920 600 
3 175 75 65 5 55,8 43,8 3,06 328,6 74,0 646,1 73,8 17600 22000 26400 800 
4 200 85 75 6 72,6 57,0 3,52 623,6 105,1 988,7 98,9 25200 31500 37800 1000 
8 200 100 85 6 102,5 80,1 4,33 957,9 168,6 1333,7 133,3 35040 43800 52560 1200 

Anmerkung: r = Radius der oberen Eekabrundung im Sehienenkopfe. 
Bauratgeber, 9. Aufl._ 5 
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Profil h 

Abb. 

.;.. ~ 
1---- 20 

X~lf 
25 
29 
35 
40 

Y J, 

! ~ 20 ., 25 
X lc1 x 29 

Jl 35 
f' 40 

kb ~ 
!Y 

b d d, 

16 4 4 

18 4 4 

20 4 3 
20 4 4 
20 4 5 

10 4 4 
11 4 4 
12 4 3 
12 4 4 

12 4 5 

W alzeisenta bellen 

m) Fenstereisen 
Eisenwerk Wi tkowitz 

Lage des -"'~ , -"'Cl) 
Schwer- .<:ICl)' 

.Soc a .. .., .<:I 

Q punktes ~ .. '" ~]~ 
ebzw.e,1 

~;S ... O',,~ 
e, ,-

mm kg/m em:!. 

6 0,88 - 1,13 1,44 

7 1,10 - 1,39 1,77 

8 1,25 - 1,50 1,92 

8 1,49 - 1,82 2,32 

8 1,82 - 2,10 '2,68 

6 0,92 0,33 0,88 1,12 

7 1,15 0,34 1,09 1,39 

8 1,32 0,33 1,21 1,54 

8 1,59 0,33 1,46 1,86 

8 1,89 0,34 1,68 2,14 

Tragheits-
moment 

J, I J. I Jv 

em' 

- 0,32 0,16 
- 0,60 0,24 
- 0,97 0,26 

- 1,72 0,33 

- 2,33 0,40 

0,19 0,30 0,07 
0,26 0,57 0,10 
0,28 0,90 0,11 
0,35 1,60 0,14 
0,41 2,25 0,17 

n) Gewichte von Flacheisen in kg/m 

67 

Wider- Tragheits-
sta.nds- ha.lb-

moment messer 

W. I Ww iz I ig 

ema em 

0,28 0,21 0,47 0,34 

0,43 0,26 0,58 0,37 
0,58 0,26 0,71 0,37 
0,85 0,33 0,86 0,38 
1,07 0,40 0,93 0,39 

0,27 0,10 0,51 0,25 
0,42 0,13 0,64 0,27 
0,57 0,13 0,77 0,27 
0,84 0,16 0,93 0,28 
1,06 0,20 1,03 0,28 

Dicke inl ____ .-__ -, ____ .-__ -, ___ B_r,e_l_·t_e-,i,n __ m_m,, __ -,,-__ -. ____ -. ____ _ 
mm 5 I 10 I 20 I 30 I 40 I 50 I 60 I 70 I 80 90 I 100 

I 0,039 0,079 0,157 0,236 0,314 0,393 0,471 0,550 0,628 0,707 0,785 
2 0,079 0,157 0,314 0,471 0,628 0,785 0,942 1,099 1,256 1,413 1,570 
3 ,0,118 0,236 0,471 0,707 0,942 1,178 1,413 1,649 1,884 2,120 2,355 
4 0,157 0,314 0,628 0,942 1,256 1,570 1,884 2,198 2,512 2,826 3,140 
5 0,196 0,393 0,785 1,178 1,570 1,963 2,355 2,748 3,140 3,533 3,925 

6 0,236 0,471 0,942 1,413 1,884 2,355 2,826 3,297 3,768 4,239 4,710 
7 0,275 0,550 1,099 1,649 2,198 2,748 3,297 3,847 4,396 4,946 5,495 
8 0,314 0,628 1,256 1,884 2,512 3,140 3,768 4,396 5,024 5,652 6,280 

9 0,353 0,707 1,413 2,120 2,826 3,533 4,239 4,946 5,652 6,359 7,065 
10 0,393 0,785 1,570 2,355 3,140 3,925 4,710 5,495 6,280 7,065 7,850 
11 0,432 0,864 1,727 2,591 3,454 4,318 5,181 6,045 6,908 7,772 8,635 

12 0,471 0,942 1,884 2,826 3,768 4,710 5,652 6,594 7,536 8,478 9,42 
13 0,510 1,021 2,041 3,062 4,082 5,103 6,123 7,144 8,164 9,185 10,21 
14 0,550 1,099 2,198 3,297 4,396 5,495 6,594 7,693 8,792 9,891 10,99 

15 0,589 1,178 2,355 3,533 4,710 5,888 7,065 8,243 9,42 10,60 II,78 
16 0,628 1,256 2,512 3,768 5,024 6,28 7,536 8,792 10,05 II,30 12,56 
17 0,667 1,335 2,669 4,004 5,338 6,673 8,007 9,342 10,68 12,01 13,35 

18 0,707 1,413 2,826 4,239 5,652 7.065 8,478 9,891 II,30 12,72 14,13 
19 0,746 1,492 2,983 4,475 5,966 7,458 8,949 10,44 11,93 13.42 14,92 
20 0,785 1,570 3,140 4,710 6,280 7,850 9,420 10,99 12,56 14,13 15,70 

Ii" 



68 Josef Schreier: Aus der Festigkeitslehre und Baustatik 

0) Gewiehtstabelle ffir Quadrateisenl) 

Starke 
Gewicht 

Starke 
Gewicht 

Starke 
Gewicht 

je Lfm je Lfm je Lfm 
in mm in kg in mm in kg in mm in kg 

6 0,28 15 1,76 33 8,5 
6,5 0,33 16 2,0 34 9,0 
7 0,38 17 2,25 35 9,6 
7,5 0,44 18 2,53 36 10,1 
8 0,50 19 2,82 38 11,3 
8,5 0,56 20 3,12 40 12,5 
9 0,63 21 3,4 42 13,8 
9,5 0,70 22 3,8 44 15,1 

10 0,78 23 4,1 46 16,5 
10,5 0,86 24 4,5 48 18,0 
11 0,94 25 4,9 50 19,5 
11,5 1,03 26 5,3 52 21,1 
12 1,12 27 5,7 55 23,6 
12,5 1,22 28 6,1 58 26,4 
13 1,32 29 6,6 60 28,1 
13,5 1,42 30 7,0 - -
14 1,53 32 8,0 - -

p) Schlief3eneisen 

Nr. 2er 3er 4er 5er 6er 7er 
Gewicht in kg/m ......... 10,3 7,4 5,0 4,3 3,6 2,8 
Breite in mm ............ 53 53 46 46 46 46 
Starke " " 

............ 24 18 14 12 10 8 

Die Nummer gibt die Zahl an der in Bunden von 50 kg befindlichen Stucke 
von 2,8 m Lange. 

q) Gewichtstabelle fiir Metallbleche 

Blech- 1 m 2 Blech aus 

dicke Gu13eisen I Gu13stahl I Kupfer I Messing I Zink I Blei 
in mm 

wiegt kg 

1 7,25 7,87 8,9 8,55 6,9 11,4 
2 14,5 15,74 17,8 17,1 13,8 22,8 
3 21,75 23,61 26,7 25,65 20,7 34,2 
4 29,0 31,48 35,6 34,2 27,6 45,6 
5 36,25 39.35 44,5 42,75 34,5 57,0 
6 43,5 47,22 53,4 51,3 41,4 68,4 
7 50,75 55,09 62,3 59,85 48,3 79,8 
8 58,0 62,96 71,2 68,4 55,2 91,2 
9 65,25 70,83 80,1 76,95 62,1 102,6 

10 72,5 78,70 89,0 85,5 69,0 114,0 

') Rundstahl siehe Tabella E Saita 95. 



Tragerbemessungstabellen 69 

II. Tragerbemes8ungstabellen 

a) Erforderliche Widerstandsmomente beliebiger Profileisen 
fiir gleichformig-stetig verteilte Belastungen und 1000 kgjcmZ groBte Biegungsspannung I) 

Gleichf6rmig Freitragende Lange l in l\fetern 
verteilte 

I I I I I I I I I I Last P 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 

kg Erforderliehes Widerstandsmoment W in em' 

40 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 3 3,5 
80 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 

120 1,5 2,25 3 3,75 >1,5 5,25 6 6,75 7,5 9 10,5 
160 2 3 4 5 6 7 8 9,0 10 12 14 
200 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 11,25 12,5 15 17,5 

240 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 18 21 
280 3,5 5,25 7 8,75 10,5 12,25 14 15,75 17,5 21 24,5 
320 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 
360 4,5 6,75 9 11,25 13,5 15,75 18 20,25 22,5 27 31,5 
400 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 30 35 

440 5,5 8,25 11 13,75 16,5 19,25 22 24,75 27,5 33 38,5 
480 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 
520 6,5 9,75 13 16,25 19,5 22,75 26 29,25 32,5 39 45,5 
560 7 10,5 14 17,5 21 24,5 28 31,5 35 42 49 
600 7,5 11,25 15 18,75 22,5 26,25 30 33,75 37,5 45 52,5 

640 8 12 16 20 24 28 32 36 40 48 56 
680 8,5 12,75 17 21,25 25,5 29,75 34 38,25 42,5 51 59,5 
720 9 13,5 18 22,5 27 31,5 36 40,5 45 54 63 
800 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 

880 11 16,5 22 27,5 33 38,5 44 49,5 55 66 77 
960 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72 84 

1040 13 19,5 26 32,5 39 45,5 52 58,5 65 78 91 
1120 14 21 28 35 42 49 56 63 70 84 98 
1200 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 75 90 105 

1280 16 24 32 40 48 56 64 72 80 96 112 
1360 17 25,5 34 42,5 51 59,5 68 76,5 85 102 119 
1440 18 27 36 45 54 63 72 81 90 108 126 
1520 19 28,5 38 47,5 57 66,5 76 85,5 95 114 133 
1600 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 

1760 22 33 44 55 66 77 88 99 110 132 154 
1920 24 36 48 60 72 84 96 108 120 144 168 
2080 26 39 52 65 78 91 104 117 130 156 182 
2240 28 42 56 70 84 98 112 126 140 168 196 
2400 30 45 60 75 90 105 120 135 150 180 210 

2560 32 48 64 80 96 112 128 144 160 192 224 
2720 34 51 68 85 102 119 136 153 170 204 238 
2880 36 54 72 90 108 126 144 162 180 216 252 
3040 38 57 76 95 114 133 152 171 190 228 266 
3200 40 60 80 100 120 140 160 180 200 240 280 

3520 44 66 88 110 132 154 176 198 220 264 308 
3840 48 72 96 120 144 168 192 216 240 288 336 
4160 52 78 104 130 156 182 208 234 260 312 364 
4480 56 84 112 140 168 196 224 252 280 336 392 
4800 60 90 120 150 180 210 240 270 300 360 420 

5120 64 96 128 160 192 224 256 288 320 384 4.48 
5440 68 102 136 170 204 238 272 306 340 408 476 
5760 72 108 144 180 216 252 288 324 360 432 504 
6080 76 114 152 190 228 266 304 342 380 456 532 
6400 80 120 160 200 240 280 320 360 400 480 560 

') Fiir eine andere Inanspruehnahme " sind obige Tabellenwerte W mit 10"00 zu multiplizieren, 
urn das erIorderliehe W' zu erhalten. 



70 Josef Schreier: Aus der Festigkeitslehre und Baustatik 

Gleichfiirmig Freitragende Lange 1 in Metern 
verteilte 

I I I I I J,ast P 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 I 4,0 I 4,5 I 5,0 I 6,0 I 7,0 

kg Erforderliehes Widerstandsmoment W in em' 

7040 88 132 176 220 264 308 352 396 440 528 616 
7680 96 144 192 240 288 336 384 432 480 576 672 
8320 104 156 208 260 312 364 416 468 520 624 728 
8960 112 168 224 280 336 392 448 504 560 672 784 
9600 120 180 240 300 360 420 480 540 600 720 840 

10240 128 192 256 320 384 448 512 576 640 768 896 
10880 136 204 272 340 408 476 544 612 680 816 952 
11520 144 216 288 360 432 504 576 648 720 864 1008 
12160 152 228 304 380 456 532 608 684 760 912 10M 
12800 160 240 320 400 480 560 640 720 800 960 1120 

14080 176 264 352 440 528 616 704 792 880 1056 1232 
15360 192 288 384 480 576 672 768 864 960 1152 1344 
16640 208 312 416 520 624 728 832 936 1040 1248 1456 
17920 224 336 448 560 672 784 896 1008 1120 1344 1568 
19200 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1440 1680 

20480 256 384 512 640 768 896 1024 1152 1280 1536 1792 
21760 272 408 544 680 816 952 1088 1224 1360 1632 1904 
23040 288 432 576 720 864 1008 1152 1296 1440 1728 2016 
24320 304 456 608 760 912 1064 1216 1368 1520 1824 2128 
25600 320 480 640 800 960 1120 1280 1440 1600 1920 2240 

28160 352 528 704 880 1056 1232 1408 1584 1760 2112 2464 
30720 384 576 768 960 1152 1344 1536 1728 1920 2304 2688 
33280 416 624 832 1040 1248 1456 1664 1872 2080 2496 2912 
35840 448 672 896 1120 1344 1568 1792 2016 2240 2688 3136 
38400 480 720 960 1200 1440 1680 1920 2160 2400 2880 3360 

40960 512 768 1024 1280 1536 1792 2048 2304 2560 3072 3584 
43520 544 816 1088 1360 1632 1904 2176 2448 2720 3264 3808 
46080 576 864 1152 1440 1728 2016 2304 2592 2880 3456 4032 
48640 608 912 1216 1520 1824 2128 2432 2736 3040 3648 4256 
51200 640 960 1280 1600 1920 2240 2560 2880 3200 3840 4480 

56320 704 1056 1408 1760 2112 2464 2816 3168 3520 4224 4928 
61440 768 1152 1536 1920 2304 2688 3072 3456 3840 4608 5376 
66560 832 1248 1664 2080 2496 2912 3328 3744 4160 4992 5824 
71680 896 1344 1792 2240 2688 3136 3584 4032 4480 5376 6272 
76800 960 1440 1920 2400 2880 3360 3840 4320 4800 5760 6720 

81920 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 5120 6144 7168 
87040 1088 1632 2176 2720 3264 3808 4352 4896 5440 6528 7616 
92160 1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6912 8064 
97280 1216 1824 2432 3040 3648 4256 4864 5472 6080 7296 8512 

102400 1280 1920 2560 3200 3840 4480 5120 5760 6400 7680 8960 

112640 1408 2112 2816 3520 4224 4928 5632 6336 7040 8448 9856 
122880 1536 2304 3072 3840 4608 5376 6144 6912 7680 9216 10752 

133120 1664 2496 3328 4160 4992 5824 6656 7488 8320 9984 11648 
143360 1792 2688 3584 4480 5376 6272 7168 8064 8960 10752 12544 

153600 1920 2880 3840 4800 5760 6720 7680 8640 9600 11520 13440 

163840 2048 3072 4096 5120 6144 7168 8192 9216 10240 12288 14336 
174080 2176 3264 4352 5440 6528 7616 8704 9792 10880 13056 15232 
184320 2304 3456 4608 5760 6912 8064 9216 10368 11520 13824 16128 
194560 2432 3648 4864 6080 7296 8512 9728 10944 12160 14592 17024 
204800 2560 3840 5120 6400 7680 8960 10240 11520 12800 15360 17920 
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b) Tragfahigkeit der I-Eisen bei einer Inanspruchnahme von 1000 kg/cm21) 
Die Profile sind N ormalprofile des Osterreichischen Ingenieur- und Architektenvereines 

bis auf die mit d bezeichneten, welche deutsche N ormalprofile sind 

" 
TragJ'ahigkeit in Kilogrammen bei gleichmaBig verteilter Belastung fiir frei aufliegende . " J: -Trager') SS q Spannweite in l\Ietern 

iJ.,;:: 
1,0 I 1,5 I 2,0 I 2,5 I 3,0 I 3.5 I 4,0 I 4,5 I 5,0 I 5,5 I 6,0 I 6,5 I 7,0 

I 

6 1080 710 530 420 340 290 250 220 - - I - - -
8d 1550 1030 770 610 500 430 370 320 - - - - -

8 1940 1290 960 760 630 530 460 400 - - - - -

9d 2070 1380 1030 810 670 570 490 430 380 -- - - -
10d 2730 1810 1350 1070 890 750 650 570 510 -- - - -
10 3320 2200 1650 1310 1080 920 790 700 620 - - - -
11d 3460 2300 1710 1360 1130 960 830 no 650 - - - -
12 d 4370 2900 2170 1720 1430 1210 1050 920 820 730 - - -
12 5220 3470 2590 2060 1710 1450 1260 1110 980 880 800 -- -

13d 5360 3560 2660 2120 1750 1490 1290 1140 1010 919 820 - -
13 6430 4280 3200 2540 2110 1790 1550 1370 1220 1090 990 - --
14d 6540 4350 3250 2580 2140 1820 1580 1390 1240 1110 1010 - -

14 7520 5000 3740 2970 2460 2100 1820 1600 1430 1280 1160 - -
15 d 7820 5200 3890 3100 2570 2180 1900 1670 1490 1340 1210 1100 1010 
15 8940 5950 4450 3540 2930 2500 2170 1910 1700 1530 1390 1260 1160 
16 d 9340 6210 4640 3700 3070 2610 2270 2000 1780 1600 1450 1320 1210 
16 10660 7090 5300 4220 3500 2980 2590 2280 2040 1830 1660 1510 1390 
17 d 10940 7280 5440 4330 3590 3060 2660 2350 2090 1820 1710 1560 1430 
18 d 12830 8540 6380 5090 4220 3600 3130 2760 2460 2220 2010 1840 1680 
18 14750 9810 7340 5850 4850 4140 3600 3170 2830 2550 2320 2110 1940 
18 a 20980 13960 10440 8380 6910 5890 5130 4530 4040 3640 3310 3020 2780 
19 d 14780 ·9840 7350 5860 4860 4150 3600 3180 2840 2570 2320 2130 1950 
20d 17110 11390 8520 6790 5630 4800 4180 3690 3300 2970 2700 2470 2260 
20 19400 12910 9660 7700 6390 5450 4740 4190 3740 3370 3060 2800 2570 
21 22060 14680 10980 8750 7270 6200 5390 4760 4260 3840 3490 3190 2930 
21 d 19490 12970 9700 7740 6420 5460 4770 4210 3760 3390 3080 2820 2590 
22 d 22230 14 790 11 070 8820 7330 6250 5410 4810 4300 3880 3520 3220 2960 
22 24950 16600 12420 9910 8220 7020 6110 5390 4820 4350 3950 3620 3320 
22 a 31570 21010 15730 12540 10410 8890 7740 6840 6110 5520 5020 4590 4220 
23 28470 18950 14180 11310 9390 8010 6980 6170 5510 4980 4530 4140 3810 
23 d 25090 16700 12490 9970 8270 '7060 6150 5430 4860 4380 3990 3650 3350 
24d 28270 18820 14080 11230 9330 7960 6930 6130 5480 4950 4500 4120 3790 
24 31880 21220 15880 12670 10520 8980 7820 6910 6180 5580 5080 4650 4270 
24a 38430 25580 19150 15270 12690 10830 9430 8340 7460 6740 6130 5610 5170 
25 35510 23630 17690 14110 11720 10000 8710 7700 6890 6220 5660 5180 4770 
25 d 31640 21060 15760 12570 10440 8910 7760 6860 6140 5560 5050 4630 4250 
26 d 35300 23500 17590 14030 11660 9950 8670 7670 6860 6200 5640 5170 4760 
26 39440 26260 19650 15680 13020 11120 9680 8560 7670 6920 6300 5770 5310 
27 d 39240 26120 19550 15600 12960 11 070 9640 8530 7630 6890 6280 5750 5300 
28 d 43300 28830 21580 17220 14310 12220 10650 9420 8430 7620 6940 6360 5860 
28 48670 32400 24260 19360 16080 13730 11970 10590 9480 8560 7800 7150 6580 
28 a 58670 39070 29240 23340 19390 16570 14440 12770 11440 10340 9420 8630 7960 
29 d 47470 31600 23660 18880 15690 13400 11680 10330 9250 8390 7620 7000 6430 
30d 52210 34760 26020 20770 17260 14740 12850 11370 10180 9210 8390 7690 7090 
30 58620 39030 29220 23320 19380 16550 14430 12760 11430 10330 9410 8630 7950 
32 d 62500 41700 31160 24870 20670 17660 15390 13640 12210 11 040 10060 9230 8510 
32 69840 46500 34810 27790 23090 19730 17200 15220 13640 12330 11240 10310 9500 
34d 73 770 49140 36780 29370 24410 20870 18190 16100 14430 13050 11900 10920 10070 
35 89950 59900 44850 35810 29770 25440 22180 19640 17600 15920 14520 13320 12290 
36 d 87040 57990 43400 34670 28810 24630 21480 19020 17040 15420 14060 12910 11920 
38d 101040 67270 50400 40240 33460 28610 24950 22100 19810 17920 16350 15010 13850 
40d 116790 77760 58210 46510 38650 33080 28830 25540 22890 20730 18910 17370 16030 
40 - 87070 65210 52080 43300 37020 32290 28610 25650 23220 21180 19450 17960 
42,5 d 139100 92740 65390 55440 46090 39440 34390 30480 27320 24750 22580 20750 19160 
45 d 162840 108430 81250 64840 53970 46150 40280 35700 32010 28990 26470 24320 22470 
45 - - 90950 72640 60420 51660 45080 39950 35830 32450 29620 27220 25150 
47,5 d 190110 126600 94860 75780 63030 53940 47050 41730 37410 33910 30940 28450 26290 
50d 219860 146,,:>,40 11OB~2O 87650 72910 62430 54440 48280 43290 39240 35820 32960 30440 
50 - 97910 81450 69670 60810 53900 48 360 43810 40010 36780 34000 

') Fiir eine Inanspruehnahme Von 1200 kg/em' sind samtliehe Tafelwerte P mit dem Faktor (1,2 + _1_) 
zu multiplizieren, um die beziigliehe Tragfabigkeit angenahert zu erhalten. 1000 

') Tragfahigkeit in Kilogrammen bei gleicbmaBig verteilter Belastung fiir frei aufliegende J: -Trager, 
8'C!'W 

bereehnet naeh der Formel P = ""'lOOl- G . I, wobei die Inanspruehnahme C! = 1000 kg/em', das Wider-

standsmoment W in em', die Spannweite I in Metern und das Eigengewieht des I -Tragers G in kg per 
1 m bedeuten. 
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J d 

rI'~ 
L~ 
f 

..:: 
<l 1. 

.J:I 
'0 60·60 .<:i .. 
<l 6 
~ 

,oj d=16,1\=7 ... 
Eo< 

mm W. I g 

150 134 29,7 
200 207 32,5 
250 289 35,2 
300 378 38,0 
350 473 40,7 
400 574 43,5 
450 681 46,2 
500 795 49,0 
550 914 51,7 
600 1040 54,5 
650 - -
700 - -
750 - -
800 - -
- - -

..:: 
<l 9. 

.J:I 
'0 80· 80 .J:I .. --
'" 10' 
~ 

"" d=20,1\=10 .. 
Eo< 

mm W·I g 

200 380 62,8 
250 533 66,7 
300 700 70,7 
350 878 74,6 
400 1065 78,5 
450 1262 82,4 
500 1468 86,4 
550 1683 90,3 
600 1907 94,2 
650 2139 98,1 
700 2380 102,1 
750 2630 106,0 
800 2888 109,9 
850 3154 113,8 
900 3429 117,8 
950 - -

1000 - -
- - -
- - -
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c) Tabellen fUr genietete Trager 
Widerstandsmomente Wo in Zeutimetern mit Abzug der Nietlocher in 
den 'horizontalen Winkeleisenschenkeln und Gewicht 9 in Kilogramm 
per Um von Stehblech und Winkeleisen (d = Nietdurchmesser und 

15= Stehblechstarke) 

..:: 
2. 3. 4. 

'" 
5. 6. 7. 8. 

.<:i 

60·60 65·65 65·65 '0 70·70 70' 70 70·70 80·80 .J:I -- -- .. --
8 7 9 '" 7 V 11 8 

~ 
d=16,1\=8 d=16,1\=8 d =18,1\=9 "" d=16,1\=8 d=18,1\=9 d=20,1\=10 d=18,1\=9 ... 

Eo< 

w. I g W·I g w. I g mm W. I g w. I g W·I g Wol g 

167 37,5 163 36,5 192 44,8 200 267 41,8 318 51,2 363 60,3 325 52,3 
259 40,7 252 39,6 300 48,3 250 372 44,9 445 54,7 510 64,2 455 55,9 
362 43,8 352 42,7 419 51,9 300 486 48,1 583 58,2 669 68,1 596 59,4 
472 47,0 460 45,9 549 55,4 350 609 51,2 729 61,8 838 72,0 747 62,9 
590 50,1 576 49,0 687 58,9 400 738 54,4 884 65,3 1017 76,0 906 66,5 
715 53,2 699 52,2 834 62,5 450 875 57,5 1047 68,8 1205 79,9 1074 70,0 
847 56,4 829 55,3 988 66,0 500 1019 60,6 1218 72,4 1402 83,8 1250 73,5 
986 59,5 966 58,4 1151 69,5 550 1170 63,8 1397 75,9 1607 87,7 1434 77,1 

1132 62,7 1110 61,6 1321 73,1 600 1327 66,9 1584 79,4 1821 91,7 1626 80,6 
1285 65,8 1261 64,7 1499 76,6 650 1492 70,1 1778 83,0 2044 95,6 1826 84,1 
1444 68,9 1418 67,9 1685 80,1 700 1663 73,2 1980 86,5 2275 99,5 2033 87,7 
1611 72,1 1583 71,0 1878 83,7 750 - - 2190 90,0 2515 103,4 2248 91,2 
- - - - 2079 87,2 800 - - 2407 93,6 2763 107,4 2470 94,7 
- - - - 2287 90,7 850 - - - - 3020 111,3 2700 98,3 
- - - - - - 900 - - - - 3285 115,2 2938 101,8 

I 

..:: 
10. 11. 12. 

" 13. 14. 15. 16. 
.<:i 

80·80 90·90 90·90 '0 90·90 100 . 100 100·100 100' 100 .<:i -- -- --u- .. --- --- ---
1" 9 '" 13 10 12 14 

~ 
d=22,1\=11 d=20, b=9 d=22,1\=10 "'l d=24,1\=11 

d~~2; l\~ly~~2; 1\~11 
d=24,1\=12 .. 

Eo< 

W·I g W·I g W·I g = w. I g w. I g 

427 73,0 - - - - 250 689 89,8 624 79,3 722 92,4 802 105,3 
603 77,4 532 66,0 615 78,0 300 909 94,1 820 83,2 950 96,8 1058 110,0 
794 81,7 698 69,5 808 81,9 350 1142 98,4 1030 87,1 1193 101,1 1332 114,7 
997 86,0 874 73,1 1014 85,9 400 1387 102,7 1251 91,1 1450 105,4 1620 119,4 

1211 90,3 1060 76,6 1230 89,8 450 1644 107,0 1482 95,0 1718 109,7 1922 124,2 
1435 94,6 1255 80,1 1457 93,7 500 1911 111,3 1723 98,9 1997 114,0 2235 128,9 
1670 98,9 1458 83,7 1693 97,6 550 2189 115,7 1974 102,8 2287 118,3 2560 133,6 
19'14 103,2 1699 87,2 1938 101,5 600 2476 120,0 2234 106,8 2586 122,7 2896 138,3 
2168 107,6 1889 90,7 2192 105,4 650 2774 124,3 2502 110,7 2896 127,0 3243 143,0 
2432 111,9 2116 94,2 2455 109,4 700 3080 128,6 2780 114,6 3215 131,3 3601 147,7 
2705 116,2 2351 97,8 2727 113,3 750 3397 132,9 3066 118,5 3544 135,6 3969 152,4 
2988 120,5 2594 101,3 3008 117,2 800 3723 137,3 3361 122,5 3883 139,9 4347 157,1 
3280 124,8 2845 104,8 3297 121,2 850 4058 141,6 3665 126,4 4231 144,2 4736 161,8 
3581 129,2 3103 108,4 3594 125,1 900 4403 145,9 3977 130,3 4588 148,6 5136 166,5 
3891 133,5 3369 111,9 3901 129,0 950 4757 150,2 4297 134,2 4955 152,9 5545 171,3 
4211 137,8 3643 115,4 4215 132,9 1000 5120 154,5 4626 138,2 5332 157,2 5965 176,0 
4540 142,1 3924 119,0 4538 136,9 1050 5492 158,8 4964 142,1 5717 161,5 6395 180,7 
- - - - - - 1100 5874 163,2 5310 146,0 6112 165,8 6835 185,4 
- - - - - - 1150 - - - - - - 7286 190,1 

I 
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.ce 
'" 

17. 18. 19. 20. .ce 
'" 

21. 22. 23. 24. 
.<:l .<:l 
'0 110·110 110·110 110, 110 120· 120 '0 120 ' 120 120 ' 120 140, 140 140, 140 .<:l .<:l 

" --- -1-2- --- --- 6l --- -1-,,- ---
'" 10 14 11 13 13 15 
~ ~ 

"" d~:2; 0~lr~:4; 0~11 
d=26,0=12 d=22, 0=11 '" d~:4; 0~lT~:6; 0~13 

d=24,0=12 d=26,0=13 ... " Eo< Eo< 

mm W. I u w. I u mm W. I u w. I u 

300 882 89,5 1009 104,3 1127 118,8 1025 105,0 300 1160 120,9 1284 136,0 1306 137,3 1400 155,4 
350 1107 93,4 1269 108,6 1420 123,5 1288 109,3 350 1460 125,6 1619 141,7 1641 142,0 1826 160,5 
400 1345 97,3 1544 112,9 1729 128,2 1567 113,6 400 1777 130,3 1974 146,8 1998 146,7 2226 165,6 
450 1594 101,3 1830 117,2 2052 133,0 1858 118,0 450 2109 135,1 2345 151,9 2372 151,4 2646 170,7 

500 1853 105,2 2129 121,6 2388 137,7 2162 122,3 500 2455 139,8 2731 157,0 2762 156,1 3083 175,9 
550 2122 109,1 2438 125,9 2736 142,4 2476 126,6 550 2813 144,5 3131 162,1 3165 160,8 3535 181,0 
600 2400 113,0 2758 130,2 3095 147,1 2802 130,9 600 3183 149,2 3543 167,2 3582 165,5 4001 186,1 
650 2688 117,0 3088 134,5 3466 151,8 3137 135,2 650 3564 153,9 3968 172,3 4011 170,2 4481 191,2 

700 2984 120,9 3427 138,8 3847 156,5 3483 139,6 700 3956 158,6 4405 177,4 4451 174,9 4974 196,3 
750 3290 124,8 3777 143,1 4239 161,2 3839 143,9 750 4359 163,3' 4854 182,5 4902 179,6 5479 201,4 
800 3604 128,7 4136 147,5 4642 165,9 4205 148,2 800 4773 168,0 5315 187,6 5365 184,4 5996 206,5 
850 3927 132,7 4505 151,8 5056 170,6 4580 152,5 850 5197 172,7 5787 192,7 5839 189,1 6525 211,6 

900 4258 136,6 4884 156,1 5479 175,3 4965 156,8 900 5632 177,4 6270 197,8 6324 193,8 7066 216,7 
950 4599 140,5 5272 160,4 5913 180,1 5359 161,1 950 6078 182,2 6765 202,9 6819 198,5 7618 221,8 

1000 4974 144,4 5669 164,7 6358 184,8 5763 165,5 1000 6533 186,9 7271 208,0 7325 203,2 8182 226,9 
1050 - - 6067 169,0 6812 189,5 6176 169,8 1050 7000 191,6 7789 213,1 7841 207,9 8757 232,0 

1100 - - 6492 173,4 7277 194,2 6608 174,1 1100 7476 196,3 8317 218,2 8368 212,6 9344. 237,1 
1150 - - - - 7752 198,9 - - 1150 - - 8857 223,3 8905 217,3 9912 242,3 
1200 - - - - 8237 203,6 - - 1200 - - 9407 228,4 9453 222,0 10551 247,2 

1st M (kgcm) das gegebene Moment, (J (kgjcm2) die zulassige Inanspruchnahme, 

W. = J!.. das erforderliche Widerstandsmoment, so entnimmt man aus Tabelle c) 
a 

Wo, h und g des gewahlten Grundquerschnittes, der durch Gurtplatten von c5' (cm) 
Starke und b (cm) Nutzbreite (laut Abb. b = B-2 d) zu erganzen ist. Man findet 
das gesamte Widerstandsmoment in cm3 : 

W = l~O (a Wo+fJ b h2), 

wobei gemaJ3 (j'/h die Wertea und {J aus nachstehender Tabellec1 bestimmt werden: 

c1 Tabelle fur a und fJ 

~'Ih= 0,oI 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 

a = 98,04 96,15 94,34 92,59 90,91 89,29 87,72 86,21 84,75 83,33 
fJ = 1,000 2,001 3,003 4,008 5,015 6,026 7,040 8,059 9,082 10,111 

Das erforderliche ~'jh ergibt sich hinreichend angenahert mit 

fl.ljh W.-Wo d "b hI'" ,1:' W,-Wo 
U = bh2_2WO 0 er u ersc aglg aus u = b h . 

Gewicht fUr das Lfm Trager (einschlieBlich Nietung) g' =g+1,8 B~'. 
1st in obigem M das Moment vom Triigergewicht nicht (wie meist sehatzungs

weise) einbezogen, so setzt man oben in W. ein urn O,004l2/hl) vermindertes a ein, womit 
das Gewieht des Tragers samt Nietung bereits voraus beriieksiehtigt erseheint. 

Bei Verstarkung des Stehbleches urn Ll (em) vergroBert sieh W urn aLl h2 • 
a 

1m FaIle der Beibehaltung des Grundquerschnittes ohne Gurtplatten mit Winkel
eisen von der Seitenlange w und Starke 8 ist: W = Wo + y d h 8 und bestimmtsich y aus 

') Abgeleitet aus der fiir den Bereich der Tabelle c) augenahert giiltigen Bedingung U'=O,032 Wjh 
kg/em), womit hoehstens eine etwa '/.%ige Dberbemessung zustande kommt. 
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c2 Tabelle fur y 

w/h= 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 

Y= -0,699 -0,416 -0,151 0,095 0,324 0,535 0,728 0,902 1,059 

Z. B. 1. Gegeben It[ = 10944000 kgcm, <1=1200 kg/cm2, h= 100, B= 24, d= 2 cm, 
][ 10944000 

daher We=a= 1200 =9120 cm3, b=B - 2 d=24 - 2·2=20 cm. Gewiihlt 

wird ein Grundquerschnitt laut Tabelle c), Spalte 15, mit Wo= 5332 und g= 157,2, daher 
9120-5332 

0'/h=20.1002-2.5332 =0,020, demnach 0'= 0,020·100= 2,Ocm. Kontrolle mit 

o'/h= 0,02 in Tabelle C1 W = 0,9615'5332+ 0,02001' 20 .1002=9129= We. 

2. Von der Belastung ohne Tragergewicht g?geben M = 5027500 kgcm, Stiitz
weite l= 600 cm. Gewiihlt Grundprofil laut Tabelle c), Spalte 9), fill h= 60 em mit 
W o=1907, g=94,2. Hierzu b=18-2·2=14cm. <1=1200 zu vermindern urn 

5027500 
0,004 l2/h = 0,004 6002/60 = 24. Ersatzweise erforderlich We 1200-24 4275, womit 

4275-1907 
0' /h = 14.602-2. 1907 0,051, also 0' = 0,051' 60 = 3,06 cm. 

Kontrolle (wie oben) W=0,9091·1907+0,05015·14·602=4261 cm2, g'=94,2+ 

+1,8·18·3= 191 kg/m. Erforderliches Widerstandsmoment ( g'l2) W= M+-8-: <1= 

( 191.6.600)' 
= 5027500 + 8 : 1200 = 4261 cm3 wie laut Tabelle c). 

C. Zur Berechnung von Mauerwerkskonstruktionen 

Zu den belasteten Mauerkorpern, welche laut V. a) bis c) zu untersuchen sind, 
gehoren Mauerpfeiler, gemauerte Saulen, Stutzmauern, Staumauern, Widerlager, 
Schornsteine und Gewolbe. 

I. Gemauerte Pfeiler und Saulen 
Die zulassigen Inanspruchnahmen von gemauerten Pfeilern und Saulen richten 

sich nach dem Verhiiltnis des kleinsten QuerschnittsmaBes zur Hohe (siehe ONORM 
B 2lO2). 

1 
l~ 

Abb.31 

II. Stiitzmauern u. dgl. 
Bei Stutzmauern (Abb. 31) ist die 

Resultierende R aus dem Erddruck E 
und dem Gewicht G des oberhalb der 
zu untersuchenden Lagerfiache befind
lichen Mauerkorpers in eine Kompo
nente N normal und eine H parallel zu 
dieser Flache zu zerlegen. N bestimmt 
nach einer der obigen Gleichungen 
die Randspannungen, wahrend H die 
Bedingung zu erfiillen hat, daB zum 
Schutz gegen das Gleiten in der Lager-

fl " h H 1 di R'b ac e N < 4' wenn e eI ungs-

zahl vom Mauerwerk bei zweifacher 
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Sicherheit mit %, angenommen wird. Auch darf die Beanspruchung auf Abscheren 

der Lagerflache vom Inhalt P, das ist l' = ;, das zulassige MaB (bei gewohnlichem 

Mortel 2, bei Zementmortel 3 bis 3,5 kgjcm2) nicht iiberschreiten. 
Ist y das Gewicht von 1 m3 Schiittstoff (z. B. Erde), dessen Boschungswinkel g;0 

betrage (siehe nachfolgende Tabelle), so ergibt sich unter Vernachlassigung der 
Reibung zwischen Wand und Erde bei waagrechter Erdoberflache und einer Mauer
hOhe h in m fiir 1 m Mauerlange unter der Annahme 

a) einer nach vorn unter dem Winkel fJ zur Lotrechten geneigten Mauerriicken
flache 

E=~[ cos (cp-{3) ]2. 
2 C03 {3 cos (3 + sin cp , 

b) einer lotrechten Riickenflache (also fJ = 90°), wenn K = tf (45°- ~) 
gesetzt wird 

E= Kyh2• 

~g;=W ~ 00 M ~ ~ ~ 45 50 und 60° 

wird K = 0,245 0,203 0,167 0,136 0,124 0,109 0,099 0,086 0,066 und 0,036 

Tabelle der Einheitsgewichte y und Boschungswinkel cp verschiedener 
Schnttstoffe 

Schiittstoff Ikg~m31 cpo Schiittstoff 
IkJmal 

Dammerde, gelockert, trocken . 1400 40 Sand, trocken ............. 1600 

" " feucht ... 1600 45 
" 

feucht ............... 1800 

" mit Wasser gesiittigt 1800 27-30 " mit Wasser gesiittigt 2000 

" 
gestampft, trocken. 1700 42 Schutt und Sand, trocken . 1400 

" " 
feucht .. 1900 37 

" " " 
naB ..... 1800 

Lehmerde, gelockert, trocken .. 1500 40----45 Kohle ..................... 850 

" " 
feucht ... 1550 45 Koks ...................... 500 

" mit Wasser gesa ttigt . 2000 -20-25 Erz ........................ 1800 

" gestampft, trocken .. 1800 40 Zement .................... 1400 

" " 
feucht .... 1850 70 Weizen ............. ~ ...... 800 

Kies, trocken ................ 1800 30-45 Malz ....................... 500 

" feucht .................. 2000 25-30 

cpo 

35 
40 
25 
35 
30 
45 
45 
45 
40 
25 
22 

Bei Staumauern gilt wegen g; = 0 und y = 1000 kg/m3 fiir eine Mauerriicken

flache wie unter a): E = 500 h{32, fiir eine lotrechte Riickenflache laut b): E =500 h2 
cos 

in kg fiir das Lfm Mauer. 
Der Erd- (Wasser-) Druck wird hierbei in allen Fallen als normal zur Riicken

£lache wirkend angenommen und greift dort in der Rohe ~ an. 

Eine gleichformig iiber die Hinterfiillung verteilte Nutzlast von q (kgjm2) 

erhOht den wie oben berechneten Erddruck E auf E' und ist mit dem Rilfswert 

h. = :' dann E' = E (1+ 2 ~), welcher in der Rohe h' = ~!:~:.~ oberhalb der 
Lagerflache normal zur Riickenflache angreift. 
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Wird die Mauer durch Stre bepfeiler verstarkt, die am zweckmaBigsten 
an der Vorderseite der Mauer angebracht werden (Abb. 32), so zerlegt man (nach 
Haseler) die Resultierende aus dem Erddruck und dem Mauergewicht ohne Pfeiler 
in zwei Krafte, eine Kraft P, die durch das Drittel der Fundamentbreite b geht, 
und in eine horizontale Kraft Ph, die von dem Pfeiler aufgenommen werden muB. 
Auf diesen letzteren wirken sonach die Krafte El, Ph l1 und sein Gewicht, und 
die Resultierende der drei Krafte darl nicht aus dem mittleren Drittel der Basis
breite b1 fallen. 

kob,"'/ 

Abb.32 

Es wird empfohlen: II = 80 b V ;h' l = b1· 
Erfalu'ungsregeln fUr die Starke von Gebaudemauern sowie 

Trocken-, Stutz- und Futtermauern 1) 

Hohe, freistehende Gebaudemauern erhalten gewohnlich die Starke 
von 1/10 der Hohe derselben. Werden sie fiir einen Winddruck auf 
die volle Flache von 125 kg/m2 bemessen, so folgt ihre Starke in 
Metern bei der Hohe h in Metern aus 

! 3h 
d = V 38,4-h' 

Hierbei wurde die groBte zulassige Pres sung azul mit 8 kg/cm2 angenommen. 
Bei Hohen iiber 6 mist es vorteilhafter, die Wand aus kraftigen Mauerpfeilern 

mit Fiillmauerwerk (Abb. 33) zu bilden. Die Pfeilerabmessungen bestimme man 
auf Grund einer statischen Untersuchung. Die Starken d1 wahle man bei 

~ ~ Entfernung B bis 3 m ................. d:15-25 em *::::J " B" 4,5" ................. d=30 _38 " 
8 "B " 6 " ................. d - 45 51 " 

Abb.33 je nach dem ZiegelmaB. 

Langs- und Giebel wande von Hallen sind als freistehende Mauern zu 
betrachten. 

Mauerstiirken bei W ohngebauden 
Trakttiefe ::;;; 6,5 m. Mauerstarken in Steinlangen zu 30 cm 

Geschofi Hauptmauern Mittelmauern 

IV. Stock 112 2 
III. 

" 112 112 2 2 
II. 

" 
2 112 1Yz 2 2 112 

1. " 
2 2 112 112 2 2 112 112 

ErdgeschoB 2Yz 2 2 112 112 212 2Yz 112 1Yz 
Keller 3 2Yz 2Y2 2 2 3 3 2 2 

112 
2 

Kommen Dippelboden zur Verwendung, so sind die Starken der Hauptmauern, 
vom vorletzten GeschoB angefangen, um 12 Stein groBer zu nehmen. Die Mittel
mauern miissen dann mindestens 60 cm stark sein. 

1) Aus Bleich-Melan: Taschenbuch ftir Ingenieure undArchitekten. WienI, Julius Springer. 1926. 
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Bei Verwendung von Traversen- (Trager-) Decken diirfen die Mittelmauern 
in drei- und vierstockigen Gebiiuden im letzten GeschoB bloB 1 Y2 Stein stark aus
gefiihrt werden. 

Feuer- oder N ach barma uern sind durchwegs 1 Stein stark, bei vierstockigen 
Gebauden zu ebener Erde aber 1 Y2 Stein stark auszufiihren. Dienen sie auch als 
Deckenau£lager, so sind sie 1 Y2 Stein stark zu machen. 

Lichthofmauern 1 Stein stark, wenn unbelastet, sonst 1 Y2 Stein stark. 
Treppenmauern erhalten, falls die Treppen nicht freitragend sind, in 

Gebauden mit hOchstens 2 Stockwerken 1 Stein Starke, in hOheren Gebiiuden 
1 Y2 Stein Starke. Bei freitragenden Treppen sind in allen Fiillen die Treppen
mauern mindestens 45 cm stark zu machen. 

Gangmauern im ErdgeschoB 1 Stein, in allen iibrigen Stockwerken Y2 Stein 
stark. 

In Fallen, wo diese allgemeinen Regelu nicht ausreichen, oder die Baugesetze 
nicht bestimmte Normen vorschreiben, sind die Mauerstarken auf Grund statischer 
Untersuchungen zu bestimmen. Rinsichtlich der bei Mauerwerk in Betracht 
kommenden zulassigen Beanspruchungen siehe ONORM B 2102: "Beanspruchung 
des Mauerwerkes im Rochbau." 

Trockenmauern erhalten gewohnlich 2fs£iiBige Boschung; bei iiber 10 m 
Rohe ist dieselbe zu brechen und im unteren Teil 4/5fiiBig zu dossieren. Y2fiiBige 
Boschungen sind bis zu 6 m Rohe zulassig. 

Die Hinterflache macht man vertikal oder mit 1/6 geneigt bis zum gewachsenen 
Boden und von da parallel zur Vorderflache. 

Kronenstarke d bei sichtbarer Rohe h der Mauer, hI Rohe der "Oberschiittung: 

d = 1 + ~ + :~. MaBe in Metern. 

Stiitzmauern aus lagerhaften Bruchsteinen, in Mortel ausgefiihrt, erhalten 
vorn eine Boschung von 115 bis 1/12 und eine vertikale oder schwachgebOschte oder 
eine mit 0,3 bis 0,5m breiten Absatzen versehene Hinterflache. Wenn jedoch 
die Erde hinter der Mauer nicht gestampft oder letztere nicht mit Steinen hinter
beugt wird, so veranlassen Absatze hiiufig Setzrisse im Erdreich, durch welche 
Wasser eindringen kann. 

Niedere Mauern werden in der Krone mindestens 0,6 m stark gemacht. 
Bei 1fs£iiBiger Vorder- und vertikaler Hinterflache bestimmt sich die Kronen

starke d der h Meter hohen Mauer aus 
d= 0,44 + 0,2 h. 

Diese Starke gilt auch noch fiir eine "Oberschiittung der Mauer bis zu 1 m 
Rohe. Bei groBerer "OberschiittungshOhe H ist die Kronenstarke zu vergroBern 

um 3~ H (2- ~); fiir H:> 3 h ist diese Verstarkung konstant mit 0,1 h anzu

nehmen. 
Bei Hinterbeugung der Mauer kann d um 0,08 h vermindert werden. 
Futtermauern konnen im allgemeinen - zu Rutschungen geneigter Boden 

ausgenommen - schwacher gehalten werden als Stiitzmauern, da die Kohasion 
des gewachsenen Bodens den Erddruck vermindert. Fiir trockenes Erdreich kann 
man bei 1fs£iiBiger Boschung der Vorderflache die Kronenbreite d=0,30+0,17 h 
annehmen. Verkleidungsmauern vor Felswanden erhalten 0,4 bis 0,6 m Starke. 
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Kronenstiirke d der Stiitz- und Futtermauern 
nach den N ormalien der lIsterreichischen Bundesbahnen 

A. Stu tzma uern 

Ma~erhohe h I 
III m bisI' 2 

Uberschuttung H in ill I 
, 4 , 6 , 8 , 10 , 15 , 20 , 30 

I 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 r-----
2 0,65 0,70 0,70 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 H 

3 0,79 0,86 0,92 0,98 1,04 1,10 1,10 1,10 1,10 t-4 0,98 1,06 1,14 1,21 1,28 1,35 1,40 1,40 1,40 
5 1,17 1,27 1,36 1,44 1,52 1,60 1,69 1,70 1,70 h 
6 1,36 1,47 1,58 1,67 1,77 1,85 1,96 2,05 2,05 
7 1,55 1,68 1,80 1,91 2,01 2,10 2,23 2,34 2,38 
8 1,74 1,89 2,02 2,13 2,25 2,35 2,50 2,62 2,70 
9 1,92 2,09 2,24 2,37 2,49 2,60 2,77 2,91 3,05 Lagerhaftes Bruchstein· 

10 2,12 2,29 2,46 2,59 2,74 2,85 3,04 3,19 3,40 mauerwerk, '/.fiillige Anlage 

B. Fu ttermauern 

I 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
2 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
3 0,65 0,65 0,70 0,70 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 
4 0,78 0,79 0,84 0,90 0,95 1,00 1,05 1,05 1,05 
5 0,96 0,98 1,03 1,09 1,15 1,20 1,29 1,30 1,30 
6 1,15 1,17 1,23 1,29 1,35 1,41 1,50 1,55 1,55 
7 1,33 1,36 1,42 1,48 1,54 1,61 1,71 1,78 1,80 
8 1,51 1,54 1,61 1,68 1,74 1,81 1,93 2,01 2,05 
9 1,70 1,73 1,80 1,88 1,94 2,02 2,14 2,24 2,30 

10 1,88 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,35 2,46 2,60 

Konstruktive Bestimmung der Stutzmauerstarken nach Schreier: Zeitschrift des 
lIsterreichischen Ingenieur- und Architektenvereines. 1902. 

Abb.34 

Wanddruck in Silozellen 

Bezeichnungen (Abb. 34): 
Boschungswinkel des Fiillgutes ({J 
Flacheninhalt der Zellengrundflache F 
deren Umfang U 
Einheitsgewicht des Fiillgutes 'Y 
Tiefe unter Fullgutoberflache y 
e = 0,25 bis 0,30 (hOchstens gleich tg ({J zu wahlen), 
K laut Zusammenstellung S. 75. 

Es ist zu rechnen: h = 2:U(/ 
und findet man aus nachstehender Zusammenstellung 

zu jedem Werte 'YJ = i die GroBe C = 1000 e'1 e'1 1, 

'YJ = 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,0 

C = 181 330 451 551 632 699 798 865 909 939 950 
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mit deren Hil£e sich fur das Quadratmeter Flache in der Tiefe y ergibt: 
G yF p 

als Wanddruck p = 1000 U r/ als Bodendruck q = 2 K . 

Reibungszahlen der gleitenden Reibung1) 

bedeutet: die Fasern liegen parallel 
+ die Fasern liegen gekreuzt 

Reibungszahl der Ruhe 

.1 das Holz liegt als Hirnholz auf trocken I mit Wasser I geschmiert 

Eichenholz auf Eiche = ...................... . 

+ ...................... . 
" .1 ...................... . 

Esche, Buche, Tanne = ...... . 
Muschelkalk .1. ............... . 

" " Stein und Kies ............... . 
Holz auf Metall .............................. . 
Hartholz auf poliertem Metall oder Granit ... . 
Stahl auf Stahl .............................. . 

" "Eis ................................ . 
Schmiedeeisen auf Eiche = ................... . 

" Schmiedeeisen ............. . 
" Gulleisen .................. . 
" Muschelkalk ............... . 

" " Stein und Kies ........... . 
Gulleisen auf Eiche .......................... . 

" "Stahl .......................... . 
" "Gulleisen ...................... . 

Ziegelstein auf Muschelkalk .................. . 
Rauher Kalkstein auf desgleichen oder mit 

frischem Mortel ............................ . 
Muschelkalk auf Muschelkalk ................ . 
Mauerwerk auf Beton ....................... . 

" gewachsenem Boden, trocken .. 

0,62 
0,54 
0,43 
0,53 
0,63 

0,60-0,46 
0,60 

0,15 
0,027 

0,13 
0,19 

0,49--0,42 
0,49-0,42 

0,33 

0,67 

0,75 
0,70 
0,76 
0,65 

III. Gemauerte Schornsteine 

0,71 

0,65 
0,5 

0,65 

0,65 

0,30 

Die zu untersuchende kreisringformige Lagerflache F habe R als 
AuBen- und r als Innenhalbmesser (Abb. 35). Der oberhalb derselben 
befindliche Teil des Schornsteines wiege G und weise eine AufriBflache f 
auf, deren Schwerpunkt in der Rohe h oberhalb F liege. Mit w Kilo
gramm Winddruck auf das Quadratmeter lotrechter AufriBflache ergibt 

sich a = 0,67;; f h und gemaB ; und ~ endlich der Ril£swert k aus 

nachstehender Tabelle, womit die groBte Randinanspruchnahme auf 
Druck gefunden wird, 

a) unter der Voraussetzung, daB das Mauerwerk nicht zug
aufnahmsfahig sei: 

G 
Gmax=k y . 

0,11 

0,11 

2) 0,12-0,11 

0,11 
0,11 

0,16 

® 
I 

Abb.35 

') Aus Foerster: Tasehenbueh fiir Bauingenieure, 5. Auf!. Berlin. Julius Springer. 1928. 
') Roher Druek bis etwa 1000 kg/em'. 
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Hilfswerte k 

r 
a - = Die Druckiibertragung R 
R erfolgt 

0,0 I 0,5 I 0,6 I 0,7 I 0,8 I 0,9 I 1,0 

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0,10 1,40 1,32 1,29 1,27 1,24 1,22 1,20 1. auf der ganzen Flache 
0,20 1,80 1,64 1,59 1,54 1,49 1,44 1,40 (Zugspannungen bzw. Fugen-
0,30 2,23 I 1,96 1,88 1,81 1,73 1,66 1,60 klaffen nicht auftretend) 
0,40 2,76 2,29 2,20 2,07 I 1,98 1,88 1,80 
0,45 3,11 2,51 2,39 2,23 2,lOj 1,99 1,90 
0,50 3,55 2,80 2,61 2,42 2,26 2,10 2,00 ...., 
0,55 4,15 3,14 2,89 2,67 2,42 2,26 2,17 

2. auf einem Teil 
.z.;:P 

0,60 4,96 I 3,58 3,24 2,92 2,64 2,42 2,26 
.,., ..<:I 

groBer als die halbe 
.::,~ ~ 

"4.34l .$-"'" 0,65 6,00 3,80 3,30 2,92 2,64 2,42 00 Q,) 

Flache ~ S ~ 
0,70 7,48 5,40 4,65 3,86 I 3,33 2,95 2,64 ~ ~ ~ 
0,75 9,93 7,26 5,97 4,81 3,93 3,33 I 2,89 .... >:I ;::l 

Q,) - ~ 
0,80 13,87 10,05 8,80 6,53 4,93 3,96 3,27 

~ ;::l .... 
3. auf einem Teil .... ~ 0 

Q,) bIJ p. 
kleiner als die halbe ;::l ;::l 

Flache (unzulassig) 
~ ~ 

b) 1st das Mauerwerk imstande, Zugspannungen aufzunehmen, so kann 
G"",z nur dann wie unter a) mit Hilfe der obigen Tabelle mittels k berechnet werden, 
wenn k in dem durch die Stufenlinie abgegrenzten Gebiet 1 zu finden ist. Flillt 
jedoch der Wert k in den Tabellenbereich 2 oder 3, so ergibt sich die Randspannung 

G= G (~ ± n (~~~ r 4 ))' wobeidasobere Vorzeichen die groBte Druckbeanspruchung, 

das untere die groBte Zugbeanspruchung bestimmt. 

Beispiel. Es sei die Rohe H = 30 m, der obere lichte Durchmesser do = 0,9 m, 
der untere d = 2 r= 1,5 m; der auBere Durchmesser oben Do = 1,3 m, unten D = 2 R = 2,8 m, 
die Wandstarke sonach oben 20 cm, unten 65 cm. Das Schaftmauerwerk betragt daher 
70,9 m3, und bei einem spezifischen Gewicht von 1800 kg bei Verwendung von Radial
ziegeln das Gewicht des Schornsteinschaftes G= 127,62 t. 

2,8 + 1,3 . 2;8 + 2 . 1,3 
Windangriffsflache f = 2 ·30 = 61,5 m 2, deren Schwerpunktmh = 2,8 + 1,3 

30 n 
. "3= 13,17 m Rohe. Winddruck w = 0,15 tjm2 • GrundflacheF= 4(2,82-1,52)=4,39m2 • 

0,67·0,15·61,5·13,17 a 0,638 r d 1,5 
a = 127,62 = 0,638, R = T,4 = 0,445, R = 15 = 2,8 = 0,536, 

daher bei Fugenklaffen k = 2,49 (durch Zwischenschaltung im Tabeilengebiet 2 ge

funden), womit die Druckinanspruchnahme 0'"",z=2,49 1!~~~2 = 72,5 t/m2 = 7,3kg/cm2• 

1m Faile, daB der Querschnitt zugaufriahmsfahig, gilt 

( 1 4 . 0,638 . 1,4 ) 
0' = 127,62 4,39 ± n (1,44-0,754) = 70,2 tjm 2 = 7,0 kg/cm 2 Druck 

bzw. 12,1 t/m2 = 1,2 kg/cm 2 Zug. 
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IV. GewOlbe 

a) Fiir flache Hochbaugewolbe von der Starke do, der Stiitzweite l und 
der PfeilhOhe I der Mittellinie, betragt die Inanspruchnahme unter der 
gleichformig verteilten Gesamtlast (Eigen- und Nutzlast) q kg/m2 angenahert 

qlZ 
(]""'Z= 4do'; 

b) Gewolbe von groJlerer Spannweite bis zum Pfeilverhaltnis + = !. 
Mit den Bezeichnungen der Abb. 36, worin 00' die obere Begrenzung der auf 

WOlbmauerwerk von 'Y kg/ms Einheitsgewicht reduzierten, bleibenden Last darstellt, 
kann nach Krohn die Ge
wolbestarke im Scheitel 

l'Z (g + 1,8p) . 
do= 8/,(100'-35) und 1m 

Kampfer d= do (1 + 1,6 f,") 
angenommen werden, wo
bei die lnanspruchnahme 
des Wolbmaterials (] in 
kg/cm/cm2, p die Verkehrs
last und 9 die Eigenlast im 
Scheitel je Lfm und 1 m 
Breite in t gesetzt wird, 
weiters l' die Lichtweite und 
I' die Pfeilhohe der inneren 
Leibung darstellt. 

Abb. 36 

Unter .Annahme einer nach einem flachen Bogen verlaufenden Wolbungs- wie 
auch reduzierten Belastungslinie, welche die Ordinaten h und hi beim Scheitel bzw. 
Kampfer abschneiden (Abb. 36), gilt auf Grund der Elastizitatsgleichungenl) folgendes 

.Annaherungsverfahren, wenn mit den HilfsgroBen u= hk3 11. 11., v=r 11., W = ~ und 

11, = (1, r gerechnet wird und zur bleibenden Last noch eine Nntzlast von 

p tjm2 kommt, welch letztere sich eistreckt 

a) fiber das ganze Gewolbe, wobei Z) • kl = 1, ka= 1, ka=0,I3 (3u+7w+7), 
fJ) die linke Gewolbehalfte, wobei 2) kl = 0,813, ka = 0,687} _ 
) ht 2)k -0187 k -0313 ka-O,I3(3u+3,5w+7). y " "rec e" "1-" 2- , 

0) wenndiebleibendeLastallein, ,,2)k1 =0, k.=O, ka=0,I3(3u+7). 

Wirkt auf irgendeinen Gewolbequerschnitt mit der Flache F und dem Wider
standsmoment W die Langskraft N und das Moment M ein, so ist die Inanspruch-

nahme an dessen oberem bzw. unterem Rande (J = : ± ; und ist fUr N und M 

zu setzen: 

') Man vergleiche Dr. J. Schreier: .. Zur statischen Untersuchung von flachen Gewolben" 
(Zeitschr. des Osterr. Ingenieur- und Architektenvereines. 1905. Nr.1). woraus obige Nllherungsformeln 
abgeleitet wurden. 

0) In nachstehende Tabellenformeln jeweils einzusetzen. 
Bauratgeber. 9. Aufl. 6 
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Fur den Quer
schnitt im Langskraft N Moment M 

k1, k2 und ka 
zu ermitteln je 

nach Be
lastungsfall 
(siehe oben) 

Kampfer 

Scheitel 

.Abstand 0,2l 
vom Scheitel 1) 

kal2 v 

-n-
ka l2 v (~ + _1_) 

/ ,8 lOOn 

l2V 
24"(0,3u+w-ks+l) 

kal2 v 
114/ 

a) oder <5) 

fJ) und y) 

') Ordinate des Querschnittsmittelpunktes 'VI = ~f (O~3 [2 + u + wI + 1) (Abb. 36) eigens zu be

rechnen und hiernach eine "giinstige" Bogenachse zu zeichnen. 

Beispiel. Z=30, f=5, do=I,2, d=2,1, d~=2;52, h=I,85, hk=4,0Im; y=2,2t/m3, 

p =0,57 t/m2. 

4,01- 1,85 0,57 ( 30)2 
Daher 1,1,= 3.1,85 0,39, v=2,2 '1,85=4,07, W= 4,07= 0,14, n= ,4.5 =2,25. 

Fiir den Kampfer mit W = 0,735 mS, gilt im Falle fJ) kl = 0,813, k2 = 0,687, 
ka = 0,13 (3'1,17 + 3,5' 0,14 +7)= 1,126, 

2,1 
N = 2 . 5 . 4,07 :::,52 (0,39 -t 0,813'0,14 + 2,25'1,126 + 1) = 137 t, 

M 302.4,07 
~ = - 12 (0,6' 0,39 +0,687' 0,14-1,126 + 1)= - 62,3 tm und mit F=2,1 m2, 

a = 137 =j= 6~,3 = J 20 t/m2: 2,0 kg/cm2 im oberen Rand.} 
-2,1 0,135 1150" - 15,0 " "unteren" 

Fur die Seitenquerschnitte in 0,2 Z= 0,2·30= 6 m waagrechtem .Abstande vom 

Scheitel mit F = 1,4 m2, W = 0,327 mS und Yo = 2: 5 (0,13 (2 + 0,39 + 0,14) + 1) = 
oJ 1,1::10 

= 4,32 m. 1m Falle fJ) wie y) 

1,126.302.4,07 (1 1) M _ 1,126.302 .4,07 
N= 5 8+100.2,25 =106,9t, ~ - 114.5 7,24tm, 

106,9 ± 7.24 J98,4 bzw. 54,2 t/m2 im Falle fJ)} b b t 
a = IT 0,327 = \ 54,2 " 98,4 t/m2" " y) 0 en zw. un en. 

c) Bei Gewolben von mehr als 1/5 Pfeilverhaltnis kann ein oberes Segment von 
diesem StichmaB abgetrennt fiir sich laut b) untersucht werden und beiderseits 
der restliche Kampferteil mit Rucksicht auf die verspannende Hintermauerung 
dem angr.enzenden Widerlager (Pfeiler) zugerechnet werden. 

Gewol be und Wider lagerstar ken fur Durchlasse und kleine BruckeI;l 
nach den Normalien der osterreichischen Bundesbahnbauten. Ausfiihrung in lager
haftem Bruchstein oder guten Ziegeln. 
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1. SticbbogengewOlbe mit 1/4 L als Pfeilhohe 

Lichtweite L in Metern 
Dimensionen 

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 

r 0,63 1,25 1,88 2,50 3,13 3,75 4,38 5,00 5,63 1 6,25 6,88 7,50 
d 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 
d1 0,50 0,57 0,63 0,69 0,75 0,82 0,89 0,95 1,02

1
1,09 1,16 1,23 

w 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 

Abb.37 Abb. 38 

2. Halbkreisgewolbe 

Uber- ~;::! Lichtweite L in Metern 0) 0) 

schiittungs- S;::! 

hiihe in m ~.~ 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 

d 0,45 0,49 0,53 0,58 0,62 0,66 0,70 0,74 0,78 0,82 0,86 0,90 

bis 2 m w 0,90 1,03 1,16 1,29 1,41 1,54 1,67 1,79 1,92 2,05 2,17 2,30 
a 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 

-p- 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,30 1.40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 ------------------------
d 0,45 0,50 0,56 0,61 0,66 0,71 0,76 0,81 0,87 0,92 0,97 1,02 

4m w 0,90 1,04 1,18 1,32 1,46 1,59 1,73 1,87 2,01 2,14 2,28 2,42 
a 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,18 0,21 0,23 0,25 0,28 0,30 0,33 

----

d 0,45 0,51 0,58 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,95 1,01 1,07 1,13 
6m w 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 1,64 1,79 1,94 2,09 2,23 2,39 2,54 

a 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,21 0,23 0,26 0,29 0,31 0,34 0,37 ------
0,60 1 0,67 1 0,74 

-------_. ------

1 

d 0,45 0,52 0,81 0,88 0,95 1,02 1,09 1,17 1,24 
8m w 0,90 1,06 1,22 1,38 1,53 1,69 1,85 2,06 2,16 2,32 2,48 2,64 

a 0,10 0,12 0,15 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,39 0,42 

3. HocbbaugewOlbe 1) 

Fiir die gewohnlich vorkommenden Falle erhalten die Gurten in Umfangs
und Mittelmauern bei drei bis vier Stockwerke hohen Gebauden folgende Scheitel
starken. 

Spannweite 

bis 2 m 
iiber 2 m bis 3 m 

3m " 6m 
6m " 8m 

-----
1) Aus Bleich-Melan: Taschenbuch. 

Scheitelstarke 

halbkreisfiirmig 

0,30 m 
0,45 m 
0,60m 
0,75 m 

flach, Pfeilhiihe 
bis 1/6 Spannweite 

0,45 m 
0,45 m bis 0,60 m 
0,60 m " 0,75 m 
0,75 m " 0,90 m 

6' 
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Bei Tonnengewolben, die bloB den FuBboden eines oberen Stockwerkes 
zu tragen haben, wird das Gewolbe im SchluB bei einer Spannweite bis ein
schlieBlich 4,5 m % Ziegel (15 cm) stark gemacht, bei 4,5 bis 6 m Spannweite 
1 Ziegel stark. (Dabei ist zu bemerken, daB das Gewolbe gegen die Widerlager 
zu verstarken ist oder in Entfernungen von 2 zu 2 m Verstarkungsgurten angeordnet 
werden mussen.) 

Gewolbe zwischen Eisentragern werden entweder aus gewohnlichen 
Mauerziegeln in Ringscharen oder aus besonderen Formziegeln (Honel, Schneider 
usw.) aufgefiihrt. Sie erhalten 1,5 m bis hOchstens 3 m Spannweite. Die Gewolbe 
aus Mauerziegeln haben halbe Ziegelstarke bei 0,15 m Pfeil; die Formziegelgewolbe 
sind gewohnlich schwacher gehalten (10 cm) und konnen bei kleiner Spannweite 
ganz flach ausgefiihrt werden. 

Kreu,zgewolbe. Die Kreuzgewolbe werden bei Spannweiten bis zu 6 m in den 
Kappen % Ziegel, in den Graten 1 Ziegel stark gemacht. Die Kappen steigen gewohnlich 
1/20 bis 1/30 ihrer Lange und die Widerlager erhalten eine Starke von * bis 1/6 der 
Diagonale; fill' die Verstarkung der Widcrlager bei groBeren Hohen gelten die friiher 
angefiihrten Bestimmungen. 

Kappen- oder Klostergewolbe erhalten bis zu 4 m Spannweite eine Gewolbe
starke von einem halben Ziegel, bis 5,5 m von einem ganzen Ziegel. Die Widerlags
starken ergeben sich fUr die Klostergewolbe wie bei den Tonnengewolben. Da der 
Schub auf die Widerlagsmauern in der Achsenmitte am groBten ist, sollen dieselben 
durch Anordnung groBer Offnungen nicht geschwacht werden. 

Bohmische Platzel erhalten bis einschlieBlich 5 m bei einer Pfeilliohe von 
1/10 der Diagonale eine Gewolbedicke von 0,15 m. Die Widerlager werden * bis 1/5 

der Spannweite stark gemacht, bei Stiegenanlagen wohl auch 'bis 'la' 
Nachdem gegenwartig die Maurer in der Ausfiihrung von Kreuz-, Kuppel- usw. 

Gewolben nicht geiibt sind, empfiehlt sich, entweder solche Gewolbe ganz in Beton 
herzustellen oder, wenn moglich, deren auBere Formen als Rabitzkonstruktion, das 
Tragwerk aber als Tonnengewolbe zwischen Traversen auszufiihren. 

D. Beton- und Eisenbetontragwerke 

I. Druckglieder 
(Pfeiler, Saulen, Mauern und Gewolbe) 

Bezeichnungen (cm und kg zugrunde gelegt) (Abb. 39 u. 40, S. 86): 
Fb die Flache des ganzen Betonquerschnittes 1), 

Flo die Flache des von den Mittellinien der Quereinlagen umschlossenen Innen-
teiles, 

Dk der Durchmesser dieser Flache, 
D der kleinste 2) durch den Querschnittsschwerpunkt gezogene Durchmesser, 
F. die Gesamtflache der Langseisenquerschnitte, 
b deren Durchmesser, 
/. der Querschnitt eines Umschniirungseisens (I, :;;;; 0,008 Fb 3), wobei 
a die Ganghohe der Windungen bzw. der Abstand der Ringbugel (S; D/;/5 

bzw. S; 8 cm)3) [Abb. 40a) bzw. b)], 

F,=nDk L, 
a 

1) Nach den osterreichischen Bestimmungen kleinere Querschnittfll1chen als 25x25 oder L (Stock
werkhohe) > 20 D (siehe dieses) nur ausnahmsweise zullissig. 

') Fur Knickung von Sl1ulen rechteckigen Querschnittes ka.nn allenfalls Bouch als D die groJ3ere 
Seite eingefuhrt werden, wenn in der zu D senkrechten Richtung AusEteifungen vorhanden. 

") Nach den osterreichischen Besti=ungen. 
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J i = J b + 15 J. das ideelle Tragheitsmoment mit Riieksieht auf Biegung, 
J. und J. dessen Anteile von Beton und Eisen beziiglieh der gemeinsamen Aehse, 
L die freie Knieklange der Stiitze in em 1), 
1. Abstande der Querverbande (:;;;; D bzw. ::;;;: 12 b) 2) (Abb. 39), 
P die Druekkraft, 
z deren Exzentrizitat (symmetr. Quersehnitt undP in der Symmetralen vorausges.), 
e1 der Abstand der auBersten Faser von der Nullinie auf der Seite von z, 
e2 ebenso auf der Gegenseite, ferner 
Gb die Inanspruehnahme des Betons auf Druek3), 

G. die Inanspruehnahme der Eiseneinlagen 3), 
w eine Kniekzahl, 

lOOF· d · B h H d t cp = ~ Ie ewe rung von un er . 

Fiir Langseisen mit Fiir Langseisen mit 
Querver bindungen Umschniirungl) 

(Abb. 39) (Abb. 40) 

lOOF. 2) hOchstens 3 wenn 
J e nachdem fP = --p;- den neben- u. mindestens kleiner als hochstens 3 und 
stehenden Wert annimmt rp = 0,06 L/D + 0,2 0,06 L/D + 0,2 mindestens 0,8 

F;' =Fk + 15F.+ 45F, 
ist die in Rechnung zu setzende F,=Fb+15F. F. 

Bedingung: 
Flache in cm2 : F/ :s;; 2 F. u. F. ;;;;: ~. 

a) mittigem 3) P 3) P 4) P 
Druck G.= w- w- w F;' Fi F. 

Inanspruchnahme b) ausmitti- 3) 3) ') 
p( w, + e1z) des Betons gem Druck. p(~+ e1z) p(~+ e1Z) 

in kg/emS bei Es ist G.=, F. J, F. J. F, J, 

vorausgesetzt, 
p( ~_ e2z) p(~_ eaz) p(~_ eaz) daB Gb' positiv 

bleibt 5 ) Gb' = F, J, F. Jb F/ J, 

Inanspruchnahme 
a) mittigem G. = 15 Gb - -Druek 

des Eisens 
in kg/cms bei b) ausmit- G. < 15 Gb Ge = 0 Ge < 15 Gb 

tigem Druck Zugspannungen laut 1 b) zu bereehnen 

') Nur eine, einen zylindrischen Kern umschlieflende Umschniirung dar! rechnerisch beriick
sichtigt werden • 

• ) Hiernach ist bei !=.. = 5, 6 7 8 9 10 grofler als 10' { ZWische.n'Yert,e sind 
D "',' 'geradhmg emzu-

'1''''''' = 0,50, 0,56, 0,62, 0,68, 0,74, 0,80, 0,80 scbalten . 
• ) Wobei fiir LID bis 15, 20, 25, } 

Ol = I, 1,25, 1,75. Z' h te' d dl'" h~lt .) Wobei fiir LID bis 13, 20, 25, wIse enwer sm gera J.lllg emzusc "" en. 
Ol = 1, 1,70 2,70. 

') Wenn negativ, dann hCicbstzulassig ein Fiinftel der zulassigen Druckbeanspruchung als Zag, 
anderenfalls siehe: Druckglieder mit Druck- und Zagspannungen. 

1) Naeh den osterreicbisehen Bestimmungen kleinere Quersehuittsflachen als 25 x 25 oder L (Stock
werkshohe) >20D nur ausnahmsweise zulassig. 

0) Nach den osterreichischen Bestimmungen. 
') Zuiassige Beanspruchung fiir mittigen (zentrischen) Druck, ferner ausmittigen (exzen

trischen) Druck, desgieichen Biegung sowiefiir Eisenspannungen siehe: "Bestimmungenfiir Eisen
baton", ONORM B 2302. 
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a) Druckglieder ohne Zugspannungen 

Aus vorstehender Tabelle sind, je nach der Bewehrung, in der entsprechenden 
Spalte des Wertes von cp die Formeln fiir die maBgebende Flache und schlieBlich 
fiir die Inanspruchnahmen zu entnehmen. 

Abb.40· 

b) Druckglieder mit Druck- UIid Zug
spannungen 

Ein symmetrisch bewehrter rechteckiger 
Querschnitt (Abb. 43) von der Breite b und 
der Rohe h, je mit Eiseneinlagen im Abstand a 
vom Druckrand wie vom Zugrand, wovon jede 
den Querschnitt F. aufweise, sei durch eine 
in der Rohenachse im Abstand v von Druck
rand gelegene Druckkraft P beansprucht. Der 
Abstand x der N ullinie vom Druckrand ergibt 
sich aus der kubischen Gleichung: 
cx3-3cvx2 +(h-2v)x=2a2 + h2-h (2a-v), 

. b 
worm c = 90F.' 

Die Druckbeanspruchung des Betons 
betragt: 

2Px 
a/xl = b xl-30F. (2 x- h)" 

Allgemeines Annaherungsverfahren: 
Steht die Langskraft P vom Zugeisen-Mittel
punkt um e", ab, so bemesse man den Quer
schnitt fiir das Biegungsmoment M = Pe", allein, 
wobei sich die Eisenbeanspruchung a. und vor
laufig F. als Eisenbewehrungsflache ergibt, 
wahrend hierfiir tatsachlich erforderlich ist 

f=F.-"!:'-. 
em 

Eine allfallige Umschniirung kommt 
rechnerisch nicht in Betracht. 

II. Berechnung von Balken 
a) Allgemeine Angaben 1) 

RechnungsmaBige Stiitzweite l bei frei aufliegenden Tragern von L Licht
weite im Fall unklarer Auflagerung: l = 1,05 L, bei Durchlaufbalken: von Mitte 
zu Mitte Stiitze bzw. Unterzug, bei beiderseits frei aufliegenden bzw. ein
gespannten, entsprechend breit gelagerten Platten von der Starke d (in Feldmitte): 
l = L + d, bei kreuzweise bewehrten, umfangsgelagerten Platten sind zwei Trager 
mit beziiglichen Stiitzweiten a und b ( < a) zu rechnen 2). 

') Entno=en den osterreichisohen Bestimmungen fiir Eisenbeton (ONORM B 2302). 
0) Naeh friiheren Bestimmungen empfiehlt es sieh, a hoohstens gleieh 1,5 b zu halten und das 

VerhiUtnis der Bewehrungen beider Riohtungen (1e auf 1 m Quersohnittsbreite bezogen) zwisohen 0,3 und 
3,3 anzunehmen, andernfalls aber nur b als Stiitzweite zu beriieksiohtigen. 
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Die geringste zulassige NutzhOhe h' folgt aus naehstehender Zusammenstellung: 
b 

Trager Nutzh6he 
mindestens 

I 

~~~---t--~------ -~: 

Frei aufliegende Balken 
Plattenbalken 
Platten 

Eingespannte bzw. durchlaufende 
Platten 

Kreuzweise bewehrte Platten: 
a) allseits frei aufliegend 

} 

b) " eingespannt bzw. durch-
laufend 

Abb. 41 

Os t:Y' a:-';; ;'3 

oJ'~3d 
Abb. 42 

---' 
I 
I 
I 

Mindestdieke von Platten im allgemeinen 7 em, bei Plattenbalken l ) fur 
Hoehbauten 6 em, sonst 8 em. Als Breite der Druekplatte von Plattenbalken 
in Reehnung zu stellen (Abb. 41 und 42) ... b = 12 d + b. + 2 b" aber nieht groBer 

als der Abstand der Feldmitten oder als ~; insbesondere bei einseitiger Platte ... 

b = 4,5 d + bi + b, nieht groBer als die halbe liehte Rippenentfernung + ~o oder 

l 1 
als 4' Beidemal tg a ;;;;; "3 und b, ;;;:;: 3 d. 

Trager im Hochbau 

Durchlaufende Platte mit 
untereinander gleichen Stiitz· 
weiten I, desgleichen bei ver
schiedenen, wenn lmin nicht 
kleiner als das 0,8fache der 
gr6Bten Stiitzweite list 

Durchlaufende Platten ZWi-j 
schen Eisenbetonbalken') 

Durchlaufende Balken, Platten
balken wie Rippenbalken 
zwischen Unterziigen und 
Saulen') 

Momen_t_en_'~~~ 

Ort 1- Vorzeichen 

Endfeld 

Innenfeld 

Endfeld 

Innenfeld 

Ent
lastetes 

Fold 

positiv 

positiv 

negativ 

negativ 

Nahere Bedingungen 

Wenn (Abb.41) 10bsx 5bo~C, 
dgl. 3 C tg u mindestens gleich 
der Stiitzweite (Rippenent-

fernung) list 

Wenn obiges C bzw. 3Ctgu 
kleiner als list 

Beim Zweifel db aiken fUr die 
Mittelstii tze 

Beim Drei- bzw. Mehrfeld
balken fiir die 2. und vor
letzte Stiitze 

Fiir die iibrigen Zwischen
stiitzen 

S teif angesehlossen oder bei I 
entsprechender Stiitzen
auflast 

') Schwachere Platten sind hierbei nicht als statisch wirksam zu rechnen. 

Moment M 
in kgm 

I' 
(g+ p) 12\ 

l' 
(0+ p) 18 

l' 
(g +p) 11 

I' 
(0 +p) 15 

I' 
(0+P) "8 

/2 
(o+Pl 9 

I' 
(0 + p) 10 

(o--.E.) ~ 
2 24 

I 
'J 

( 2) I' g-~p --' 
il 24 

') Ergibt sich fiir beiderseitige v 0 II e Einspannung ein gr6Beres Feldmoment, 80 ist letzteres 
maBgebend. 3) I bzw. lmin wie zuvor. 

') Die iibrigen Momente sind fiir die ungiinstigsten Laststellungen zu berechnen (siehe Durchlauf
trager). l!'aUs D~ 0,2 H bzw. D ~ 0,21 L, wobei D die in der Tragerrlchtung gemessene Stiitzendicke, 
H die Stockwerksh6he und L die Lichtweite ist, soll der Trager als an den Stiitzen v 0 II eingespannt 
gerechnet werden. Positive Feldmomente siehe bei '). 
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Die Momente fiir durehlaufende bzw. eingespannte Pla'tten und 
Balken, Rippen- wie Plattenbalken sind aus vorhergehender Zusammen
stellung zu entnehmen, worin die Stiitzweite l in m und die gleiehformig ver
teilte Belastung g fiir standige Last und p fiir Verkehrslast in kg/m einzusetzen 
sind. 

An Querverteilungseisen sind mindestens erforderlieh in den Platten bzw. 
Rippendeeken 8 0 7 mm bzw. 4 0 5 mm je 1 m. Rippen-Eiseneinlagen, d stark, 
in Liehtabstanden eingebettet von ... min e=d bzw. 2 em. Betondeekung bei 
Platteneinlagen 1 bis 1,5, bei Verwendung von Biigeln 1,5 bis 2 em. 

b) Platten und Rechteckbalken 

1. Einfaehe Bewehrung 

a) Steife Eiseneinlagen 

Bezeiehnet (Abb. 44) h die Rohe, b die Breite des Balkens, F. die Flaehe des 
Eisenquersehnittes, Jl dessen Tragheitsmoment auf die eigene Sehwerachse, deren 

Abstand vom Druekrand 00 = h' ist, so ergibt sieh mit A = 15bF. der Abstand der 

NulIinie von 00: 

X= - A+ YA2+2 h' A und damit J = ! b x3+ 15 [J1+F. (h' - X)2] 

sowie die groBte Inanspruehnahme des Betons auf Druck: (16 = ~ x 

und " 
. 15 M (h-a-x) 

" ElSenB auf Zug: J ' " " 
wenn M das Biegungsmoment, ferner a der Abstand der auBersten Eisenfaser vom 
Zugrand ist und die Betonzugspannungen nicht beriicksiehtigt werden. 

J_f;l 
~r 
I.E-- b ----;,01 

Abb.44 Abb. 45 

p) Schlaffe Einlagen 

(Bezeichnungen und x wie bei a) 

Eine Reihe 2) (Abb. 45) im Abstand h' von 00. Es ist: 

J =1/8 b x3+ 15 F. (h' - X)2, 

M x 15 M (h'-x) 
(16= T' (1.= J . 

J 

Abb.46 

') Mit diesen fest verbunden . 
• ) Mehrere Reihen (Abb. 46). deren Querschnittssohwerpunkt 8 (als Ersatz fUr den Zugmittel

punkt) den Abstand If' von 00 und deren a.uJ3erste Sohiohte vom Zugrande den Abstand a aufweise. 
Mit If' wird. wie bel einer Relhe. m. J und (16 bestimmt. sohlieBlloh aber (1.= 15M (h:;a-m). 
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1') Anwendnng von Hillstabellen A, B, C und D (S. 93 nnd 94) erliintert an nachstehenden 
Rechnungsbeispielen: 

Reeh- Balken- Allfallige 
Nutz- Eisen-

Inanspruehnahme in 
Moment bzw. Platten· kg(em2 nungs- Min Platten- dieke bei hohe 71,' quersehnitt beispiel Platten-

Nr. kgem breite balken in em F. in em2 
des Betons I des Eisens b in em d in em 

1]. 1]. 

1 161250 20 - 35 6,28 ? ? 
2 330000 30 - ? ? 50 1200 
3 325000 30 - 32 ? ? (:s;; 50) ? (~1000) 
4 325000 30 - 45 ¥ ? (;;:;:50) ? (::;; 1000) 
5 147000 120 - 12 F.? u. Fa? 40 1200 
6 1083000 120 9 ? ? 36 1200 
7 1100000 80 9 60 19,72 ? ? 

I] 

Mit dem Verhaltnis der Inanspruehnahmen P = -' ergibt sieh fiir samtliehe 
1]. 

71,' 
Beispiele der Abstand x der Nullinie von 00: x = --p-. 

1+ 15 

. . F, 6,28 
1. B elspleP): Man bereehnet ft = b 71,' = 20.35 = 0,0090; dazu gehOrt naeh 

M 161250 
Tabelle A (S. 93) P = 22,3 und c = 5,75, womit 1]. = C bh'2 = 5,75 20.352 = 

= 38 kg(cm2 und 1]. = PI]. = 22,3' 38 = 847 kg/cm2. 

• 1]. 1200 
2. BelspieP): Man bereehnet P=a;=5(f"=24; dazugehortnachTabelleA 

b 71,'2 
(S. 93) .... ft = 0,0080 und c = 5,98, womit laut Spalte 3 wegen c = j~[ IJ •••••• 

,~,/ 330000 
71,' = V c bii; = V 5,98 30.50 = 36,3 em und gemaB Spalte 1 ... F. = ft b 71,' = 0,0080 . 

. 30' 36,3 = 8,72 em2• 

Einfaeher ist bei Verwendung der eigens fiir die gebrauehliehe Eisenbean
spruehung a.= 1200 bereehneten Tabelle B (S. 93) zu finden: Nebena. = 50 ... K = 

. Vi M 1/330000 
= 0,345und,u=0,00802, WOIDlt (Spalte 2) h' =K T= 0,345 V 30 = 36,2 em, 

ferner gemii.J3 Spalte 3 ... F. =,u b h' = 0,00802' 30· 36,2 = 8,71 em2• 

b 71,'3 30.322 

3. BeispieP): Man ermittelt c = M 1]. = 325000 50 = 4,70; dazu gehOrt in 
I] 

Tabelle A '" P = 14,2. Falls dieses kleiner 2) als das gegebene Verhaltnis Po =-' 
1]. 

') Angaben laut beztiglieher Zelle in vorstehender Zusammenstellung y. 
'J Andernfalls siehe das 4. Beispiel. 
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der zula.ssigen Inanspruehnahmen, ist, ergibt sieh mit Erreiehung dar zulassigen Beton
rand-Druekbeanspruehung 0'6 = 0'6 lUI = 50 nun als Eisenzugbeanspruehung 0'.= P 0'6 = 14,2· 
·50= 710 kg/em2• Erforderlieher Eisenquersehnitt F. = p. b hi = 0,018·30·32 = 17,3 ems, 
wobei p. zu P = 14,2 gehOrt. (Fall besehrankter NutzhOhe.) 

. 11 W· P 0'. 1000 M . 1 . d b h's 4. BeispIe): Iezuvor 0=0'6 =50=20; an ermIttet WIe er C=M0'6= 

= :~~:~ 50=9,3. Dazu gehOrt aber in Tabelle A ein zwischen 43,1 und 54,2 liegender 
bh'2 30. 4!'iB 

Wert P, der also groBer 2) als Po. Diesfalls reehnet man 0' = ]II O'uul = 3250001000= 186, 

zu welehem Werte p.=0,006 und ein (neues) P=28,6 gehOrt. Es ist dann bei Erreiehung 
der zulassigen Eisenbeanspruehung 0'.=0' .... 1 = 1000 kg/emS die Druekbeanspruehung des 

Betons 0'6 = ~ = ~~~~ =35 kg/ems. Erforderlieher Eisenquersehnitt: F.=p. b h'=0,006. 

·30·45=8,1 em2 (Fall reiehlieher NutzhOhe). 

2. Doppelte Bewehrung 

(Abb. 47) dureh je eine Reihe sehlaffer Eisen von Fa 
bzw. F. Quersehnitt und a' bzw. a Abstand vom beziigliehen 

Rande. Mit ,1.= 15bF, undA' = lO:dergibtsieh wenn hi =h -a: 

I r 1/ }.h' + A' all 
X=(A+A) -1+V 1 + 2 (A+A' )2 , 

J =+bx3 + 15[Fd(x-a')2 +F.(h'-x)2], 
und hiermit die lnanspruehnahme des Betons auf Druek 

Mz . 15M(h'-z) 
0'6 = J und jene des Elsens auf Zug 0'. = J . 

Fiir beatimmte Werte von 0'. (z. B. 1200 kg/em2) und 0'6 (z. B. 30 bis 55 kg/em2) 

lassen sieh je naeh dem angenommenen Verhaltnis a = ~: Konstante e und r 

tabellariseh 3) bestimmen, wodureh man erhalt: F.=e b h', Fd=aF. und h' =rV~ 
(siehe Tabelle C). _ 

• • 1 / l/]lf 1/ 147000 
5. BeIspIel ): Man bereehnet r=h: V 11=12: V 120 =0,343, weleherWert 

in der fur 0'6 = 40 gUltigen Spalte aufgesueht das zugehorige a = 0,9 und e = 0,00794 
liefert, womit F.=ebh'=0,00794· 120·12=11,44 ems auf der Zugseite und Fd=aF.= 
=0,9· 11,4 = 10.30 em2 auf der Druekseite. 

3. Am Umfang gelagerte Platten 

Fiir reehteekige, kreuzweise bewehrte, mit q kg/m2 belastete Platten mit 
den Seitenlangen a und b des Stiitzrandes, die am ganzen Umfang gelagert 
sind, geIten obige Formem unter 1 wie 2, wobei die auf 100 em Breite bezogenen 
Momente fiir die Stiitzweite a bzw. b ... M.=3Q#p·b 2, M6=3Q#P·a 2, 

zu setzen ist 4). Bei Bezeiehnung der groBeren der beiden Seiten mit a ist hierin, wenn 

') Angaben laut beziigllcher Zeile in vorstehender Zusammenstellung y. 
') AndernfaJIs siehe da_ 3. Beispiel. 
3) Tabelle nach Geyer: "Armierter Beton". S. 81. 1913. 

a'b' 
') fL nach der Gleichung berechnet: fL = 72 (a' + b') 
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a 
T= 1 1·2 

ft = 0,00695 0,00682 0,00651 0,00609 
weiters fiir das Feldmoment 
bei frei gelagerten Randern: 'JI = 3 (1-60 ft), 
bei volleingespannten Randern: 'JI = 1-20 ft 
(bei teilweiser Einspannung zwisehenzusehalten), 

1·4 

0,00562 0,00515 
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fiir das Einspannungsmoment: 'JI = 2 und im FaIle, daB die Eeken gegen Abheben 
nieht gesiehert sind: 'JI = 3. 

c) Plattenbalken oder Rippenplatten 
1. Sehlaffe, einfaehe Bewehrung 

Einreihig l ): Betonzug nieht beriieksiehtigt. Betondruek in der Rippe ver· 
naehlassigt. Mit den Bezeiehnungen der Abb. 48 findet man, wenn 
~-, bd2 +30F.h' d d2 

b.o,2 >30F. (h-o,) 2) X= 2bd+30F.· Y= x-2"+ 6(2x-d) und 
M 

die Inanspruehnahme des Eisens auf Zug: G.= F,(h'-x+y)' 

x 
jene des Betons auf Druek : Gb = 15 (11,'- x) G •• 

i E b ------;~~I 

x---· 

u/----iu 
-00 -"'""' 

Abb.48 

~-----b---~ 

x-._. 

Fe : f~~ 
u u 

i-E-bo ----a;l 

Abb.49 

Bei gegebenem b in em, G. (z. B. 1200 kg/em 2) und Gb (z. B. 24 bis 48 kg/em 2) 

sowie M (in kgem und Annahme von c5 = ~, findet man aus naehstehender 

Tabelle D die Beiwerte k, ft und ft', womit sieh bestimmt 5) : 

h'=kV~, /.=ftbh' oder /.=ft'¥Mb. 

6. BeispieP): Geschatzt 15=0,175, wozu in Tabelle D unter ab=36 durch 
1{ii 

Zwischenschaltung k = 0,492 und ,u=0,00375 gehiirt. Es ist aber 11,' = k V T=0,492 . 

. 1/1083000 , .. 
V 120 46,8 em, demnach d=dh =0,175·46,8=8,2. Obtges d=9,Ocm 1St also 

ausreichend. F. = ,ubh' = 0,00375·120·46,8 = 21,1 cm2 • 

7. BeispieP) Nach den Formeln unter c) 1. oder angenahert mittels des nacho 
folgenden Hilfsmomentes M' fur die Eisenbeanspruchung a.' = 1200 kg/em 2• 

1) Bei mehreren Reihen (Abb. 49) gilt fiir h' dasselbe wie unter ') S. 88. x, y und ab wie oben unter 
. M(h-a-x) 

0) 1. Jedooh 0.= F.(I;'~x+Y)(h'-a) 
') Nach Herzka. Sonst gilt wogen x:::;;d das unter b) zuvor Angefiihrte. 
") Angaben laut beziiglicher Zeile in vorstehender Zusammenstellung 'Y. 
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Es ist 15= :'=6~=0,15. Hierzu gilt in Tabelle D bei 0'6=36 ,u=0,00342, k=0,511 

,,0'6=48 ,u=0,00480, k=0,432 
• F ,19,72 

Gegeben 1St aber ,u= bh' ='60.80 =0,00411. Dem entspricht die Zwischenschaltung 
0'6'=42 k=0,4715. 

H · .. h' k lfM' M' b h'2 80.602 

lermlt 1st = Vb' woraus =y= 0,4715a =1290000 kgcm. 

. , M l10000() 
DIe gesuchte Inanspruchnahme des Betons 1St 0'6 = M' 0'6' = 1290000 42 = 35,8 kg/cmz• 

d E ' M , llOOOOO kg/ 2 
es Isens 0'.= M' 0'. 1290000 1200=1024 cm. 

2. Schla££e doppelte Bewehrung 

Bezeichnungen laut Abb. 50. Ahnlich wie zuvor gilt: 

bd2 +30 (Fe h+F.' a) 
x= 2bd+30(F.+F.') , 

und damit 

d dB 
Y= x-'2+ 6(2x-d)' 

2 Mx 
(J6 = --;--0;--;-;,----:;-:-----:---::-:::-=;;--:"'.--------,,::--:---=-;-:---:-:;::;-

b d (2 x-d) Y + 30 [F. (h-X)2 + Fe' (x-a)2] , 

h-x 
(J. = 15 (J6 -

x 
sowie 

, x-a 
(J. = 15 (Jb ----, 

x 

d) Erganzende Untersuchungen 

1. Die Schubspannung 

des Betons an einer Stelle ergibt sich bei der zugehOrigen groBten Querkraft Q 
infolge von Eigengewicht und Nutzlast mit den obigen Bezeichnungen fiir den 
Rechteckbalken bzw. die Platte (Abb. 45) gleich 

Q 
'io= , 

b(h'-i) 

was auch fiir den Plattenbalken gilt, wenn x ~ d, andernfalls ist fur letzteren 

'i- Q 
0- bo(h'-x+ y) 

oder angenahert 
Q 

'i0 = bo (h' -0,5 d)' 

u u 
~o-:.J 

x~x 
LJ 

~boi-
Abb.50 Abb.51 



Berechnung von Balken 93 

"Obersehreitet To den zulassigen Wert to (4 bis 5,5 kg/em2) fUr Beton, so sind 
Sehrageisen, Bugel oder andere Eiseneinlagen anzuordnen, die alIe Querkrafte 
in diesem Bereich ubertragen k6nnen. Der Beton muf3 fur sich allein rechnungs
maf3ig mindestens 30 % der Querkrafte aufnehmen. 

2. Die Zugspannung der Aufbiegungen 

1st obiges To gr6f3er als to, so sind Aufbiegungen aus statischen Griinden er
forderlich. Sind in zwei in den 1ntervallmitten von A1 und Aa (Abb. 51) liegenden 
Querschnitten die gr6f3ten Betonsehubspannungen T1 und T2, so entfallt beim 
waagrechten Langsabstand A1 und A2 der aufgebogenen Eisen (m Stuck vom 
Durchmesser ~ in einer Schichte) auf ein solehes die Zugbeanspruchung 

0'.=0,225 bo (AI +~~2(Tl +T2), wobei 0'. hOchstens die in Tabelle F unter 4 bzw. 5 

angegebenen Inanspruchnahmen erreichen darf. 

3. Die Raftspannungen 

Sie sind aus der Gleichung: T/o = ~ zu berechnen und diirfen 5 kg/em2 
u·z 

nicht uberschreiten; z ist der innere Rebelarm und ist fiir die Platte mit z = h' -. ; , 

fUr die Rippenplatte mit z=h'-x+y= . h' -0,5d gegeben. u=Umfang aller 
Eisen im Querschnitt. Wenn die Enden der Eisen mit runden 1) oder spitz
winkeligen Raken versehen und die Eisen nieht starker als 25 mm sind, brauehen 
die Haftspannungen nicht bereehnet werden. 

e) Tabellen ffir Eisenbetontrager 

Tabelle A (zu S. 88 bis 90) 

F. 0= 0'= 
{J = G. bh'2 bh'2 

p.= bh' G6 =yGb =yG. 

0,0010 79,4 13,30 1056 
20 54,2 9,95 539 
30 43,1 8,48 365 
40 36,5 7,61 278 
50 32,0 7,00 224 
60 28,6 6,57 188 
70 26,1 6,23 163 
80 24,0 5,98 144 
90 22,3 5,75 128 

0,0100 20,9 5,56 U6 
120 18,6 5,26 97,9 
140 16,8 5,03 84,7 
160 15,4 4,85 74,8 
180 14,2 4,70 67,0 
200 13,3 4,58 60,8 
250 11,4 4,34 49,4 
300 10,0 4,16 41,6 

Gb 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 

Tabelle B (zu S. 88 bis 90) 
fiir G.=1200kg/cm2 

h' F. II} 

K=y M/b p.= bh' ~= h' 

0,731 0,00167 0,933 
602 248 921 
518 341 909 
458 443 899 
410 556 889 
375 674 880 
345 802 872 
321 935 864 
301 1072 857 
269 1361 844 

') Ha.lbkreis, dessen lichter Durchmesser mindestens gleich der fiinffa.chen Eisenstll.rke ist. 
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Gb = 

8= 

a 

0,0 

0,1 
0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 
1,2 

1,3 
1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 
1,9 
2,0 
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30 35 

0,273 0,304 

r I (! r I (! 

0,518 0,00341 0,457 0,00443 

0,512 0,00350 0,451 0,00457 

0,505 0,00359 0,444 0,00471 

0,498 0,00369 0,437 0,00486 

0,492 0,00379 0,430 0,00502 

0,485 0,00390 0,423 0,00519 

0,478 0,00402 0,415 0,00538 

0,471 0,00414 0,408 0,00558 

0,464 0,00427 0,400 0,00579 

0,456 0,00441 0,393 0,00601 

0,449 0,00455 0,385 0,00626 

0,441 0,00471 0,377 0,00653 

0,434 0,00488 0,369 0,00683 

0,426 0,00506 0,360 0,00715 
0,418 0,00525 0,352 0,00750 

0,410 0,00546 0,343 0,00789 

0,402 0,00569 0,334 0,00832 

0,393 0,00594 0,325 0,00880 

0,385 0,00621 0,315 0,00934 

0,375 0,00650 0,305 0,00995 

0,366 0,00683 0,295 0,01064 

Gb 
d 

15= h' 

0,10 

24 15 
20 
231 

0,10 
15 

36 
20 
25 
30 
31 

0,10 
15 
20 

48 25 
30 
35 
375 

Tabelle C (zu S. 90) 

40 45 

0,333 0,360 

r I (! r I (! 

0,411 0,00555 0,375 0,00675 

0,404 0,00574 0,368 0,00701 

0,397 0,00595 0,360 0,00730 

0,390 0,00616 0,353 0,00760 

0,382 0,00641 0,345 0,00794 

0,375 0,00666 0,338 0,00831 

0,367 0,00691 0,330 0,00871 

0,359 0,00725 0,322 0,00915 

0,351 0,00757 0,313 0,00965 

0,343 0,00794 0,305 0,01019 

0,335 0,00833 0,296 0,01080 

0,327 0,00877 0,287 0,01149 

0,318 0,00926 0,278 0,01227 

0,309 0,00980 0,268 0,01317 
0,300 0,01040 0,258 0,01421 

0,290 0,01110 0,248 0,01543 

0,280 0,01190 0,237 0,01688 

0,270 0,01280 0,225 0,01863 

0,260 0,01390 0,213 0,02075 

0,249 0,01510 0,201 0,02350 

0,237 0,01660 0,187 0,02700 

Tabelle D (zu S. 45) 
G. = 1200 kgjcm2 

-rb k = h' / jl1 

0,747 
662 
630 
626 

0,589 
511 
473 
454 
447 
447 

0,502 
432 
394 
373 
362 
357 
356 

50 55 = Gb 

0,385 0,407 =8 
---

r I (! r I e a 

0,345 0,00802 0,322 0,00932 0,0 

0,338 0,00837 0,314 0,00978 0,1 

0,331 0,00875 0,307 0,01025 0,2 

0,323 0,00917 0,299 0,01081 0,3 

0,315 0,00963 0,291 0,01142 0,4 

0,307 0,01013 0,282 0,01210 0,5 

0,299 0,01070 0,274 0,01286 0,6 

0,291 0,01132 0,265 0,01373 0,7 

0,282 0,01202 0,256 0,01472 0,8 

0,273 0,01284 0,247 0,01587 0,9 

0,263 0,01375 0,237 0,01720 1,0 

0,254 0,01480 0,227 0,01880 1,1 
0,244 0,01605 0,216 0,02070 1,2 
0,234 0,01750 0,205 0,02310 1,3 
0,223 0,01925 0,193 0,02600 1,4 

0,211 0,02140 0,180 0,02985 1,5 

0,199 0,02410 0,166 0,03500 1,6 

0,186 0,02750 0,151 0,04225 1,7 

0,173 0,03210 0,135 0,05330 1,8 

0,157 0,03850 0,116 0,07220 1,9 

0,141 0,04810 0,093
1 

0,11190 2,0 

-~ f. , 
f1. = bh' f1. - t'J'l b 

0,00157 0,00118 
203 135 
228 143 
232 145 

0,00252 0,00i49 
342 174 
408 194 
450 204. 
467 208 
467 208 

0,00347 0,00175 
480 207 
587 231 
667 249 
720 261 
747 267 
750 267 
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Tabelle F. ZuHissige Inanspruchnahmen in kg/cm2 

Bei Stutzen Bei Biegung 
ohne Knickgefahr 2) und Biegung mit Langskraft 
im all- I in a 3) I b 4 ) I c 5) I d 6) 

gemeinen Brucken 

1. 1) Portlandzement 
W. 28 ~200 35 30 50 40 35 -

und auBerdem Wb28 ;;;;: 100 
2. 1) Fruhhochfester Port-

landzement W. 28 :;;;275 ,ll:i 45 40 60 50 40 -
0 

und auBerdem Wb28 ;:;;; 130 ;::I .... 
3. 1) In besonderen Fallen A 

bei Nachweis der Wiirfel- Wb28 Wb28 Wb28 Wb28 Wb28 Wb28 
festigkeit 0'2111 = -- -4- -- -5-3 2 2,5 3,5 

jedoch nicht mehr als jedoch nicht mehr als 
und auBerdem We28 ;;;;: 250 60 I 50 70 I 60 I 45 I 40 

4. Stahl St37,01 und St37,06 - - 1200 1200 1000 800 
5. Stahl mit einer Streck-

grenze von mindestens bJ) 
;::I 

3000 kgjcm2 nur in Ver- N - - 1500 15QO 1250 1000 
bindung mit Beton nach 
2 oder 3 

1) Erforderliche Wiirfelfestigkeit We.. des erdfeuchten, gestampften Betons nach 28 Tagen 
Wbll jene von Beton in der gleichen fliisbigen BeEchaffenheit, wie er im Bauwerk verarbeitet wird, nach 
28 Tagen, beides in kg/cm'. 

') 1m Falle der Knickgefahr siehe Knickungskoeffizienten OJ, S.85. 
3) Fiir mindestens 20 em hohe, tatsachliche oder rechnungsmaLlige Reehteckquersehnltte, fiir Pllz

deeken, Rahment Bogen und Stiitzen als Teile rahmenartiger Tragwerke, wenn diese ausfiihrlich nach der 
Rahmentheorie nerechnct wurden. Beriicksichtigung bei Hochbauten der ungiinstigsten Laststellung, 
auJ3erdem bei anderen Bauten der Warme- und Schwindspaunungen, bei Briicken samtlicher Einfliisse. 

') Fiir Platten von mindestens 10 em Dicke in Hochbauten einschlieLllich Fabriken ohne wesentliche 
Erschiitterungen, fiir Plattenbaiken, ausmittig belastete Stiitzen und andere Tragwerke, soweit sie nicht 
unter Spalte a fallen, fiir Stiitzenquerschnitte der Spalte c . 

• ) Fiir Platten von weniger als 10 em Dicke fiir die unmittelbar starken Erschiitterungen aus
gesetzten Bauteile in Hochbauten, fiir Platten und Trager der Fahrbahntafel in StraLlenbriicken und 
Hausdurchfahrt.en. 

0) Fiir Balkenbriicken unter Eisenbahnglelsen. Gerechnet fiir Eigengewicht G, Verkehrslast p, 
Flieh- und Bremswirkung gilt Spalte d, deren Werte fiir sltmtliehe Einfliisse urn 30°/. erhiiht werden 
diirfen. Bei Strallenbrtieken ist fiir Spalte a und b zur Verkehrslast P ein Zuschlag Z einzurechnen, 
und zwar wenn: 

{ G/P= 5 
Z=O 

4 
0,1 P 

3 
0,2 P 

2 
O,3P 

1 
0,4P 

Normung im Bauwesen 
Bearbeitet von Ing. R. Ettel 

Allgemeines 

o}p} 

Der Oaterreichische NormenausschuB fiir Industrie und Gewerbe (ONIG) wurde 
vom Hauptverband der Industrie Osterreichs im September 1920 unter Mitwirlrung 
des osterreichischen Verb andes des Vereines deutscher Ingenieure gegriindet. Neben 
dem AusschuB fiir wirtschaftliche Betriebsfiihrung (AWB) und der Gesellschaft fiir 
Warmewirtschaft (GW) bildet er nunmehr einen Teil der Technischen Abteilung des 
Hauptverbandes der Industrie. 

Der ONIG ist die Zentralstelle fiir die Normung in Osterreich und bezweckt 
die Durchfiihrung des Vereinheitlichungsgedankens in der Erzeugung industrieller und 
gewerblicher Produkte nach folgenden Richtlinien: 

1. Anlehnung bzw. AnschluB an bestehende oder im Entstehen begriffene deutsche 
Industrienormen durch grundsatzliche Anerkennung derselben als Richtlinien fiir die 
osterreichische N ormung unter V or behalt jeweils notwendig erscheinender Anderungen. 
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2. Aufstellung von osterreichischen Landes- und Fachnormen unter Beriicksichtigung 
und N achpriifung bereits vorhandener derartiger N ormen, sowie Entgegennahme von 
weiteren Normungsvorschlagen seitens der interessierten Korperschaften und Personen. 

3. Zusammenarbeit mit den Normenausschiissen des iibrigen Auslandes und An
schluB an das vorzubereitende internationale Normenwerk. 

Der ()NIG umfaBt derzeit Abteilungen fiir Allgemeine N ormen, B auwesen, 
Berg- und Hiittenwesen, Chemische Industrie, Elektrotechnik, Feuer
schutzwesen, Haushaltswesen, Krankenhauswesen, Land- und Forstwirt
schaft, Maschinenbau und Verkehrswesen. 

Die osterreichischen Normen werden im Wege der Gemeinschaftsarbeit in Aus
schiissen aufgestellt, in denen grundsatzlich Erzeuger, Verbraucher, Handler, Wissen
schaft und die BehOrden vertreten sind. Die Aufstellung einer Norm geht in der Weise 
vor sich, daB auf Grund einer Anregung ein AusschuB gebildet wird, der im Wege der 
Gemeinschaftsarbeit einen Entwurf ausarbeitet. Dieser Entwurf wird dann, um auch 
der breiten ()ffentlichkeit Gelegenheit zur Kritik zu geben, in der Zeitschrift "Spar
wirtschaft", Zeitschrift fiir wirtschaftlichen Betrieb bzw. in der Zeitschrift "Elektro
technik und Maschinenbau" und fallweise auch in anderen Fachzeitschriften mit einer 
entsprechenden Einspruchsfrist veroffentlicht. Falls gegen einen Entwurf Einspriiche 
erhoben werden, wird er unter Zuziehung der Einsprucherhebenden im AusschuB noch
mals so lange behandelt, bis eine vollstandige Einigung zustande kommt. 

SchlieBlich wird der Entwurf nach vorhergegangener Priifung durch die Norm
priifstelle dem V ollzugsausschuB zur Genehmigung und letzten tJberpriifung vor
gelegt, worauf die Herausgabe als ()NORM erfolgt. 

Die Normenblatter sind kauflich. 
Zum Aufgabenkreis der Geschiiftsstelle des ()NIG gehOrt vornehmlich auch die 

Beratung der Industrie und des Gewerbes bei der praktischen Einfiihrung der Normen. 
Sie erteilt Auskunft und Beratung in allen Normungsangelegenheiten auch schriftlich. 

Verzeichnis der Baunormen Osterreichs, Deutschlands und der 
Tschechoslowakei ' 

Osterreich 
Normbl. 

Nr. 1. Fertige Normblatter 

B 1001 Links- und Rechtsbezeichnung fiir Fenster, Tiiren, Bander und 

Ausgabe
tag 

Schlosser, Treppen und Stufen sowie Herde ................. 15. 3. 1922 
B 1002 Gedriickte Tragwerksteile, Berechnung auf Knickung, 2., geand. 

Ausgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. 6. 1930 
B 2001 Verdingungsordnung. A. Allgemeine Bestimmungen fiir die Ver-

gebung von Bauleistungen ............................... : 1. 3. 1930 
B 2002 Verdingungsordnung B. Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die 

Ausfiihrung von Bauleistungen.................. .. .... ..... 1. 3. 1930 
B 2101 Belastungen im Hochbau, 2., geand. Ausgabe .................. 1. 7.1929 
B 2102 Hochbau, Beanspruchung des Mauerwerks, 2., geand. Ausgabe .. 1. 7. 1929 
B 2103 Hochbau, Beanspruchung des Holzes .......................... Revision 
B 2104 Hochbau, Beanspruchung des Stahles, 2., geand. Ausgabe .. . . .. 1. 6. 1930 
B 2201 Vorschriften fiir die Standfestigkeit hoher, gemauerter Schornsteine 1. 10. 1922 
B 2301 Einheitliche Bezeichnungen im Eisenbetonbau, 2., geand. Ausgabe 1. 5. 1928 
B 2302 Bestimmungen fiir Eisenbeton, 2., geand. Ausgabe ......... ;. .. 1. 5. 1928 
B 2303 Bestimmungen iiber Versuche an Probewiirfeln und Probebalken 

bei Beton- und Eisenbetonbauten, 2., geand. Ausgabe. . . . . . .. 1. 5. 1928 
Bauratgeber, 9. Auf!. 
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NormbI. Ausgabe-

& -B 2304 Eisenbeton, Werkstiicke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. 6. 1930 
B 2305 Eisenbeton, Stiegenstufen .................................. :. 1. 6. 1930 
B 3220 Giitevorschriften fiir Holzhauser .............................. 15. 12. 1929 
B 2331 Hochbau, Bestimmungen fiir die Lieferung und Ausfiihrung von 

Stahlbauwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. 6. 1930 
B 3101 Natiirliche Gesteine, Begriffe, Priifung ....................... , 1. 12. 1927 
B 3102 Natiirliche Gesteine, Priifungsmethoden fiir Bausteine, StraBen-

und Eisenbahnschotter ..................................... Revision 
B 3105 Natiirliche Gesteine, Priifung der Zuschlagstoffe fiir Mortel, 

Zement und Bitumenbeton ................................ Revision 
B 3106 Natlirliche Gesteine, fiir StraBendecken und GIeisbettungen, .... 15. 3. 1928 
B 3201 Mauerziegel, 2. geand. Ausgabe .............................. 15. 9. 1927 
B 3202 Pflasterziegel (Bodenpflasterziegel) ............................ 15. 9. 1927 
B 3203 Radialziegel ................................................ 15. 9. 1927 
B 3204 Schwimmziegel ............................................. 15. 9. 1927 
B 3205 Dachziegel .............................................. ,.. 1. 2. 1929 
B 3220 Klinkerziegel.. : ............................................. 15. 9. 1927 
B 3311 Portlandzement ............................................. 30. 4. 1926 
B 3321 Gips ....................................................... 30. 4. 1926 
B 3322 WeiBkalk (Luftkalk) ........................................ 1. 9. 1928 
B 3411 Korksteine ................................................. 15. 11. 1925 
B 3421 Asbestzementschiefer (Kunstschiefer) .......................... 15. 11. 1925 
B 3431 Kalksandziegel. ............................................. 30. 11. 1924 
B 3432 Schlackenziegel und Schlackensteine .......................... 15. 11. 1925 
B 3610 GIas fiir Bauzwecke ........................................ 1. 12. 1929 
B 3621 Schlacke ................................................... 15. 11. 1925 
B 3634 Rohpappe .................................................. 15. 12. 1928 
B 3635 Dachpappen und Isolierplatten ............................... 15. 12. 1928 
B 3641 Stukkaturrohr ..............................•............... 15. 11. 1925 
B 3642 Stukkaturrohrgewebe ........................................ 15. 11. 1925 
B 3651 Linoleum .................................................. 15.11. 1925 
B 5315 Fenster mit Pfosten und Rahmenstock... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. 3. 1930 
B 5316 Fenster mit Pfostenstock und auBeren Falzleisten............. 1. 3. 1930 
B 5317 Fenster, Abmessungen der Holzquerschnitte ....... , ., . '" ..... 1. 3. 1930 
B 5330 Einfliigelige Holztiiren...................... . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. 3. 1930 
B 5331 Tiiren, Abmessungen der Holzquerschnitte ................... , 1. 3. 1930 
B 6201 StraBenbrucken, Belastungsannahmen ...... : .................. 15. 6. 1929 
B 6202 StraBenbriicken, Allgemeine Berechnungsgrundlagen ............ 15. 6. 1929 
B 6301 StraBenbriicken, Berechnungsgrundlagen fiir Briicken aus Stahl, 

2., geand. Ausgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. 6. 1930 
B 6302 StraBenbrucken, Beanspruchung von Holz .................... 15. 6. 1929 
B 6303 StraBenbriicken, Beanspruchung des Mauerwerkes. . . . . . . . . . . . .. 1. 6. 1930 
B 6401 StraBenbriicken, Hauptabmessungen .......................... 15. 6. 1929 
B 8021 GuBeiserne Kellersinkkasten ................................. 1. 7. 1929 
B 8051 Steinzeug-AbfluBrohre ....................................... 1. 2. 1927 
B 8052 Steinzeug-AbfluBrohre Bogen ................................ 1. 2. 1927 
B 8053 Steinzeug-AbfluB Abzweige .................................. 1. 2. 1927 
B 8054 Steinzeug-AbfluB Eckdoppelabzweige ......................... 1. 2. 1927 
B 8055 Steinzeug-AbfluBrohre, Ubergangsrohre, Sprungrohre, Doppel-

muffen .............................. :................... 1. 2. 1927 
B 8056 Steinzeug-AbfluBrohre, Putzrohre . .. . .. ... ..... ........... .. .. 1. 7. 1929 
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~ormbl. Ausgabe-
Nr. tag 

B 8065 Steinzeug-Sohlenschalen und Wandplatten fiir Verkleidung von 
schliefbaren Kanalen ..................................... . 1. 7. 1929 

:\1 3030 FluBstahl, Werkstoffpriifung, 2., geand. Ausgabe ............. . 1. 6. 1930 
:VI 3100 FluBstahl, Allgemeine Erlauterungen ......................... . 1. 6. 1930 
M 3111 FluBstah1, un1egiert geschmiedet oder gewa1zt ................ . 1. 3. 1930 
M 3112 F1uBstahl, un1egiert, gewalzt ................................ . 1. 3. 1930 
M 3113 Schraubenstah1, Nietenstahl ................................ . 1. 6. 1930 
}13301 I-Trager .................................................. . 1. 1. 1929 
M 3302 Breitf1ansch-I-Trager ....................................... . 1. 1. 1929 
:VI 3303 [-Trager ................................ _ ................. . 1. 1. 1929 
M 3304 Waggonbau-[- und I-Trager ............................... . 1. 1. 1929 
}l 3306 G1eichschenk1ige Winkeleisen ................................ . 1. 1. 1929 
M 3307 Ungleichschenk1ige Winkeleisen ............................. . 1. 1. 1929 
M 3309 .i-Eisen ................................................... . 1. 1. 1929 
:VI 3311 L-Eisen .................................................. . 
M 5310 Ha1brundnieten, 1 bis 9 mm Durchmesser .................. . 

1. 1. 1929 
1. 6. 1930 

:VI 5311 Ha1brundnieten, 10 bis 43 mm Durchmesser .................. . 1. 6. 1930 
M 5315 Senknieten, 1 bis 9 mm Durchmesser, Senkwinke1 75° ......... . 1. 6. 1930 
M 5316 Senknieten, 1 bis 9 mm Durchmesser, Senkwinkel 90° ......... . 1. 6. 1930 
M 5317 Senknieten, 10 bis 43 mm Durchmesser ...................... . 1. 6. 1930 
::VI 5320 Linsensenknieten 1,6 bis 8,4 mm Durchmesser ................ . 1. 6. 1930 
M 5321 Linsensenknieten 10 bis 43 mm Durchmesser ................. . 1. 6. 1930 

Prot. 2. Zur Kritik veroffentlichte Normentwiirfe Sparwirtschaft 
Nr. 

Verdingungsordnung, C. Technische Vorschriften fiir Bauleistungen: 
489/1 Erd-, Mauer-, und Putzarbeiten .................................. . 
490/1 Glaserarbeiten .................................................. . 
491/1 Speng1erarbeiten ............................................... . 
492/1 Estrich- und F1iesenarbeiten .................................... . 
494/1 Steinmetzarbeiten .............................................. . 
495/1 Ma1erarbeiten .................................................. . 
496/1 Anstreicherarbeiten ............................................. . 
497/1 Of en- und Herdarbeiten ........................................ . 
498/1 Beton- und Eisenbetonarbeiten .................................. . 
504/1 Kanalisationsarbeiten ....................................... : ... . 
562/1 Dachdeckerarbeiten ............................................. . 
566/1 Zimmermanri.sarbeiten .......................................... . 
309/2 Be1astung des Baugrundes (Broschiire) 
354/2 Baukontrolle bei Beton- und Eisenbetonbauten .................... . 
561/1 Bestimmungen fiir Beton ....................................... . 
383(1 Natiir1iche Gesteine, Priifung von Dachschiefer ................... . 
144/1 N atiir1iche Gesteine, Bruchsteine ................................ . 
145(1 Natiirliche Gesteine, Pflastersteine ............................... . 
338(1 Lehm und Ton als Baustoff .................................... . 
388/1 Steinzeug ..................................................... . 
390/1 Fliesen ........................................................ . 
554/1 Klinkerplatten ................................................. . 
379/1 Einheitliche Benennung der Morte1bindemitte1 .................... . 
341/1 Gips- und Zementschlackenplatten, Gipsdie1en ..................... . 

47/3 Ho1zabmessungen, Sagenutzho1z, 2., geand. Ausgabe, Entwurf 1. ... . 
532/1 Naturaspha1te und Erdo1aspha1te fiir StraBenbauzwecke ........... . 

Heft Nr. 

10/1928 
1l(1928 
11/1928 
11/1928 
12/1928 
12/1928 
2(1929 
2/1929 
4/1929 
5/1929 
2/1930 
3/1930 

2/1927 
2/1930 
7/1927 
5/1927 
6/1927 
9/1925 
9(1927 

10/1927 
1/1930 
3/1927 

1l/1925 
1/1930 
9/1929 

7* 
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Prot. 
Nr. 

Sparwirtschaft 
Heft Nr. 

552/1 Beiblatt Stampfasphaltuntersuchungen ............................ 10/1929 
567/1 Teer fiir Stra13enbauzwecke ......... ,. .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . . . 3/1930 
387/1 Holzpflasterstockel .............................................. 9/1927 
143/1 Gu13eiserne Abflu13rohre .......................................... 5/6/1923 
201/1 Gu13eiserne Abflu13rohre, Bogen ................................... 1/2/1924 
202/1 Gu13eiserne Abflu13rohre, S·Stiick .................................. 1/2/1924 
203/1 Gu13eiserne Abflu13rohre, Ubergang und Ubergangsbogen ............ 1/2/1924 
204/1 Gu13eiserne Abflu13rohre, Einfach· und Doppelabzweige ............. 1/2/1924 
205/1 Gu13eiserne Abflu13rohre, T·Stiick ................................. 1/2/1924 
206/1 Gu13eiserne Abflu13rohre, Eck· und Doppelabzweige ................. 1/2/1924 
207/1 GuBeiserne Abflu13rohre, Doppel. und Ubergangsmuffen ............. 1/2/1924 
208/1 Gu13eiserne Abflu13rohre, Aufstandsbogen mit Ubergang ............. 1/2/19~4 
347/1 Gu13eiserne AbfluBrohre, Putzrohre ............................... 1/1926 

3. In Bearbeitung befindliche Normentwiirfe: (Noch nicht verOffentlicht!) 
Asphalt· und Dichtungsarbeiten Giitevorschriften fiir Stahlhauser 
Eisenbau., Schmiede· und Kunst· Streich· und Wurzelma13e, Formeisen 

schmiedearbeiten Streich· und Wurzelmaile, Stabeisen 
Tischlerarbeiten Natiirliche Gesteine, Bezeichnung von 
Schlosserarbeiten verwendungsfertigen Gemengen 
Tapeziererarbeiten Feuerfeste Steine, Formate 
Zentralheizungs., Warmwasser·, Kiihl· Feuerfeste Steine, Kupolofensteine 

und Liiftungsanlagen Ofenkacheln 
V orschriften fiir Bau und Betrie b von Herdkacheln 

Grundstiickentwasserungsanlagen Beschlage und SchlOsser fiir Fenster und 
V orschriften fiir leichte Scheidewande Tiiren 
Vorschriften fiir den Bau und Betrieb Beton·, Drain., Sickerrohre 

von Aufziigen Schachtabschliisse 
ZuHissige Beanspruchungen fiir die Be· Benzinabscheider 

rechnung von Aufziigen Bleiabflu13rohre 

DIN 
Nr. 

Deutschland 
1. Fertige Normblatter 

1044 Zeichen im Eisenbetonbau ....................................... . 
1350 Zeichen in der Statik, Festigkeitslehre, Werkstoffpriifung fiir Form· 

und Stabeisen, Bleche ......................................... . 
105 Mauerziegel (Backsteine) ......................................... . 
106 Kalksandsteine (Mauersteine) .................................... . 
456 Dachziegel, Giitevorschriften ...................................... . 

1043 Trail .......................................................... . 
1061 bis 1063 Priifverfahren fiir feuerfeste Baustoffe .................... . 
2102 bis 2105 Priifverfahren fiir natiirliche Gesteine ..................... . 
2121 bis 2124 Teerdachpappen, Priifung und Trankmassen ............... . 

488 Rundeisen fiir Eisenbeton ....................................... . 
1024 [.Eisen, Abmessungen und statische Werte ........................ . 
1025 I·Eisen, Abmessungen und statische Werte ........................ . 
1027 L·Eisen, Abmessungen und statische Werte ...................... . 
1028 Gleichschenklinge .i.Eisen, Abmessungen und statische Werte ...... . 
1029 Ungleichschenklige .i.Eisen, Abmessungen und statische Werte ..... . 
1960 Allgemeine Bestimmungen fiir die Vergebung von Bauleistungen .... . 
1961 Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen 

Ausgabe· 
monat 

9. 1925 

1. 1927 
8. 1922 
1. 1927 
1. 1927 
1. 1926 
7.1927 
4. 1928 
4. 1928 
7. 1923 
7.1926 

10. 1928 
7.1926 
7. 1926 

10. 1926 
5. 1926 
5. 1926 



DIN 
Nr. 

Deutschland 

Technische V orschriften fiir Bauleistungen: 
1962 I. Erdarbeiten ............................................. . 
1963 II. Maurerarbeiten .......................................... . 
1964 II. a) Putz- und Stuckarbeiten .............................. . 
1965 II. b) Estrich- und Fliesenarbeiten ........................... . 
1966 III. Asphalt-Dichtung (Isolierungs-) Arbeiten .................... . 
1967 IV. Beton- und Eisenbetonarbeiten ........................... . 
1968 V. Steinmetzarbeiten ....................................... . 
1969 VI. Zimmererarbeiten ........................................ . 
1970 VII. Eisenbauwerke, Schmiede- uild Kunstschmiedearbeiten ...... . 
1971 VIII. Dachdeckerarbeiten ...................................... . 
1972 IX. Klempnerarbeiten ....................................... . 
1973 X. Tischlerarbeiten ......................................... . 
1974 XI. Schlosser(Beschlag)arbeiten ............................... . 
1975 XII. Glaserarbeiten ........................................... . 
1976 XIII. Maler- und Anstreicherarbeiten ........................... . 
1977 XIV. Klebearbeiten (Tapete, Linoleum usw.) .................... . 
1978 XV. Of en- illld Herdarbeiten ................................. . 
1979 XVI. Zentralheizungs-, Warmwasserbereitungs-, Kiihl- und Liiftungs-

anlagen .............................................. . 
1980 XVII. Be- und Entwasserungsanlagen und Gasleitungen (innerhalb der 

Grundstiicke) ......................................... . 
1981 XVIII. Elektrische Anlagen (Stark- und Schwachstromanlagen) ..... . 
1982 XIX. Blitzschutzanlagen ....................................... . 
1983 XX. Brunnenarbeiten ........................................ . 
1984 XXI. Steinsetzer- (Pflasterer-) Arbeiten .......................... . 
1985 XXII. Gartnerische Anlagen .................................... . 
1986 Bau- und Betrieb von Grundstiickenentwasserungsanlagen, Technische 

V orschriften .................................................. . 
1987 Bau- und Betrieb von Grundstiickentwasserungsanlagen, Grundsatze 

fiir rechtliche und verwaltungstechnische Vorschriften ............ . 
1991 Grundsiitze fiir die Herstellung und Unterhaltung von Asphaltstra13en, 

Allgemeine V orschriften ....................................... . 
1992 Grundsatze fiir die Herstellung und Unterhaltung von AsphaltstraBen, 

Sondervorschriften fiir Stampfasphalt und HartguBasphaltstraBen ... . 
1045 Bestimmungen fiir Ausfiihrung von Bauwerken aus Eisenbeton ..... . 
1046 Bestimmungen fiir Ausfiihrung ebener Steindecken ................ . 
1047 Bestimmungen fiir Ausfiihrung von Bauwerken aus Beton .......... . 
1048 Bestimmungen fiir Druckversuche an Wiirfeln bei Ausfiihrung von Bau-

werken aus Beton und Eisenbeton ............................. . 
1065 Grundlagen fiir die Berechnung der Standfestigkeit hoher, freistehender 

Schornsteine ................................................. . 
1071 StraBenbriicken, Abmessungen, Erlauterungen ...................... . 
1072 StraBenbriicken, Belastungsannahmen, Erlauterungen .............. . 
1073 Berechnungsgrundlagen fiir eiserne StraBenbriicken ................ . 
1360 Technische Grundsatze fiir den Bau von Aufziigen ................ . 

107 Links- und Rechtsbezeichnung fiir Fenster, Tiiren, Fenster- und Tiir-
bander, Treppen und Herde .................................... . 

455 Abdeckplatten fiir Mauern, Beton ................................ . 
106 Kalksandsteine (Mauersteine) .................................... . 

1057 Ringziegel (Erlauterungen) ....................................... . 

101 

AUBgabe
monat 

8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 

8. 1925 

8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 
8. 1925 

1928 

4. 1927 

1928 

1928 
9. 1925 
9. 1925 
9. 1925 

9. 1925 

4. 1927 
1. 1927 

10. 1927 
4. 1928 
4. 1927 

5. 1922 
7. 1922 
1. 1927 
1. 1927 
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DIN 
Nr. 

R. Ettel: Normung im Bauwesen 

300 Einla3ecken fiir Fenster ......................................... . 
401 Einstemmbander fiir Schranktiiren und Fenster ................... . 
402 Einstemmbander fiir Tiiren ...................................... . 
408 Aufsatzbander fiir Fenster und Tiiren ............................ . 

1098 Aufliegende Fenstergetriebe .................................. ',' .. . 
104 Blatt 1 bis 3 Holzbalken fiir Kleinhauser (Ausfiihrungsarten der Decken, 

Ausgabe· 
monat 
2. 1923 
2. 1923 
2. 1923 
2. 1923 

11.1924 

Querschnitte, Kurventafel zur Ermittlung der zulassigen Querschnitte) 3. 1920 
409 und 599 Kacheln fiir Ton/Hen, quadratisch rechteckig . . . . . .. 10. 1925, I. 1926 

1240 bis 1248 Blendrahmenfenster ..................................... I. 1928 
295 bis 299 Zargenfenster fiir Kleinwohnungen ......................... 3. 1920 

1001 bis 1004 Eiserne Fenster.......................................... 7.1921 
1139 bis 1141 Innentiiren fiir Kleinwohnungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11. 1924 
287 bis 294 Einlaufige Holztreppen fUr Wohngeschosse der Kleinhauser .. 11. 1921 
489 Treppenstufen, Potestplatten, Beton .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7. 1923 

1134 Treppenstufen fiir Kleinhauser, Naturstein .... , ................ :. . .. 4. 1923 
1135 Vorlegestufen fiir Kleinhauser, Naturstein ............. , . . . . . . . . . . .. 7. 1923 
1399 Glasierte Wandplatten, Steingut, Schamotte ....................... I. 1928 
1340 Blatt 1 bis 2 Steinzeugplatten (gesinterte Mosaikplatten), Fu3boden-

platten, Sockelplatten ......................................... . 
1361 bis 1366 Lastenaufziige mit und ohne Fuhrer ... , .................. . 
1369 bis 1375 Personenaufziige ....... ' ................................ . 
1915 Versetzbare Einzelgaragen, Abmessungen, Beschaffenheit, Aufstellung 
364 NA-Rohre, Normal-AbfluBrohre ................... , .............. . 

'538 NA-Rohre, Muffendeckel .................. , ............ , ...... , .. 
539 NA-Rohre, Reinigungsrohre fiir Abfalleitungen ......... , .......... . 
540 NA-Rohre, AbfluBkrUmmer, AbfluBbogen .......... , ... , '" ........ . 
541 NA-Rohre, Ubergange, Ubergangsbogen ... , ...................... . 
542 NA-Rohre, S-Stucke .................. , ......................... . 
543 NA-Rohre, Schrage T-Stucke ., ........•.......................... 
544 NA-Rohre, Schrage Kreuzstucke ................................. . 
545 NA-Rohre, Formstucke fiir NA-Rohre und LNA-Rohre ....... , ..... . 

1172 LNA-Rohre, leichte Normal-AbfluBrohre .................... , ..... . 
1173 LNA-Rohre, Reinigungsrohre fiir Abfalleitwigen ..... , .......... , ... . 
U 74 LNA-Rohre, Krummer-Bogen ........ , ................. , ...... , .. . 
1175 LNA-Rohre, Schrage T-Stucke ......... , ................... , ..... . 
1176 NLA-Rohre, Schrage Kreuzstucke ............. , .................. . 
1177 LNA-Rohre, S-Stucke ............................... , ........... . 
H 78 LNA-Rohre, Ubergange, Ubergangsbogen .... , ..... , ..... , ........ . 
[203 Steinzeugrohre ......................................... , ....... . 

, 1204 Steinzeugrohre, Bogen .... , ..................................... . 
1205 Steinzeugrohre, Abzweige ........................................ . 
1206 Steinzeugrohre, Ubergange ....................................... . 
1202 Brunnenringe, Beton .............. , .............. , .............. . 
590 Kellersinkkasten mit PutzOffnung ; ........ , ........ , ............. . 
591 Kellersinkkasten ohne Putzoffnung, ........................ , ...... . 
597 Aufsatz fiir Hofablauf, leicht .................... , ............... . 
598 Aufsatz fiir Hofablauf, schwer .... , ............................... . 

1181 Wasserklosetts, FlachspUlklosetts .............. , .................. . 
1182 Wasserklosetts, Tiefspillklosetts ................................ , .. 
4900 HeiBwasserspeicher und Badeofen fiir 1 kg/cm2 Betriebsdruck ...... . 
4901 Heillwasserspeicher fUr 6 kg/cm2 Betriebsdruck .................... . 

I. 1928 
I. 1927 
7. 1927 
4. 1929 

II. 1921 
4. 1923 
9. 1924 
2. 1925 
2. 1925 
2. 1925 
I. 1922 
I. 1922 
9. 1924 
9. 1924 

10. 1927 
10. 1927 
10. 1927 
10. 1927 
10. 1927 
10. 1927 
I. 1926 
I. 1926 
I. 1926 
I. 1926 
4. 1923 
I. 1928 
I. 1928 
4. 1925 
4. 1925 
I. 1928 
I. 1928 
7. 1927 
7. 1927 



DIN 
Nr. 

Tschechoslowakei 

124 Blatt 1 bis 4, Halbrundniete fiir den Eisenbau .................... . 
998 Blatt 1 bis 3, Nietabstande fiir ungleichschenklige Winkeleisen ...... . 
999 Blatt 1 und 2, Nietabstande fiir gleichschenklige Winkeleisen ...... . 

1034 Blatt 1 und 2, Darstellung von Einzelheiten bei Eisenkonstruktionen 
1005 Eiserne Fachwande, AnschluB der Riegel an I-Stiele ............... . 
1006 Eiserne Fachwande, AnschluB der Riegel an Bleche und Stiele ..... . 
1007 Blatt 1 und 2, EiserneFachwande aus I F 14 und F 14 .......... . 
1008 Pfettenbefestigung .............................................. . 
1009 Gelenke fiir Gerberpfetten, Ausbildung und Tragfahigkeit .......... . 
1010 Blatt 1 und 2, Gerberpfetten bei gleichbleibendem Binderabstand mit 

erMhten Profilen der Endfelder ................................ . 
1001 Blatt 1 und 2, Gerberpfetten mit Verstarkung in den Endfeldern ... . 
1012 Gerberpfetten bei verkiirztem Binderabstand in den Endfeldern .... . 
1214 bis 1224 Schachtabdeckungen fiir Fahrbahn ....................... . 
1225 bis 1227 Schachtabdeckungen fiir Gehbahn ....................... . 
459 Betonmischmaschinen, Baugrundsatze ............................. . 

1266 bis 1278 Eimerbagger ........................................... . 

2. Zur Kri tik veroffen tlich te N ormen twiirfe 

103 

Ausgabe
monat 

10. 1923 
4. 1927 
7. 1927 
3. 1924 
3. 1924 
3. 1924 
4. 1928 
3. 1924 
3. 1924 

3. 1924 
3. 1924 
3. 1924 
4. 1928 
1. 1929 
4. 1924 
1. 1926 

1050 Bestimmungen iiber die bei Hochbauten anzunehmenden Beanspruchungen der 
Baustoffe, FluBeisen 

1051 Baustoffe fiir Hochbauten, Beanspruchungen, GuBeisen und Stahl 
1052 Bestimmungen iiber die bei Hochbauten anzunehmenden Beanspruchungen der 

Baustoffe, Holz 
1053 Baustoffe fiir Hochbauten, Beanspruchungen, Mauerwerk aus natiirlichen und 

kiinstlichen Steinen 
1054 Baustoffe fiir Hochbauten, Beanspruchungen, Baugrund 
1060 Leitsatze fiir einheitliche Lieferung und Priifung von Baukalk 
1064 bis 1067 Priifverfahren fiir feuerfeste Baustoffe 
1068 Giiternormen fiir feuerfeste Baustoffe, Allgemeines und Abweichung 
1179 KorngroBen fiir Sand, Kies und verkleinerte Gesteine 
1180 Dranrohre 
1031 Stfitzenprofile fiir den Stahlwohnhaus-Skelettbau, Abmessungen, statische Werte, 

Loch- und WurzelmaBe 
1988 Technische Vorschriften fiir Bau und Betrieb von Reinwasserversorgungsanlagen 

fiir Grundstiicke . 
1058 Ausfiihrungsbestimmungen in den Grundlagen fiir die Berechnung der Stand

festigkeit hoher freistehender Schornsteine 
1359 Musterverordnung fiber die Einordnung und den Betrieb von Aufziigen (Aufzugs

verordnung) 
2432 GuBeiserne Muffendruckrohre fiir Nenndruck 10, Betriebsdruck W 10 
2437 GuBeisenmuffen fiir Nenndruck 10, Betriebsdruck W 10 

Tseheehoslowakei 
1. Fertige Normblatter 

CSN 1006--1925 Winkeleisen (Gleichschenklige, ungleichschenklige und Wulstwinkel
eisen, Abmessungen, statische Werte und Gewichte) 

CSN 1007-1926 T- und L -Eisen (Schmal- und breitfiiBige T-Eisen, scharfkantige 
T-Eisen und Halb-T-Eisen, L-Eisen, Abmessungen, statische Werte 
:und Gewichte) 
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CSN 1012-1925 Friese und Parketten (Terminologie, Qualitatsbedingungen, Ab· 
messungen und Gewahrleistungsgrundlagen) 

CSN 1014-1925 Eisen·Querschnitte (Bandeisen, Flacheisen, Rund· und Quadrateisen, 
nebst den entsprechenden Toleranzen) 

CSN 1019-----1927 Bander fiir Fenster und Tiiren (Bander fiir Fenster, Tiiren und Tore, 
und zwar leichte gewohnliche Bander, leichte Bander, Stift auf Stift, 
leichte Bander fiir diinne Wande und schwere Bander Stift auf Stift) 

CSN 1023----1929 Anlage, PrUfung und Instandhaltung von Aufziigen (Einteilung, 
Begriffsbestimmungen, allgemeine Bestimmungen fiir die Anlage 
von Aufziigen, Vorschriften fiir die elektrische Einrichtung usw.) 

CSN 1041-1929 GuBeiserne Rohre und Formstiicke fiir Gas. und Wasserleitungen 
(Vorschriften fiir Priifung und Lieferung von Rohren und Form· 
stiicken, Benennungen und Sinnbilder, Abmessungen gerader 
Muffen. und Flanschrohre und samtliche Formstiicke) 

CSN 1050-1929 Belastung von Konstruktionen und Beanspruchung der Baustoffe 
(Gewichte verschiedener Baustoffe fiir die Berechnung von Be· 
lastungen, Schneebelastung, Angaben iiber Winddruck und EinfluB 
der Temperaturwechsel, zulassige Beanspruchung der Baustoffe) 

CSN 1051-1929 Vorschriften fiir Eisenkonstruktionen im Hochbau (Bauprojekt, 
statische Berechnung, zulassige Beanspruchung. Dimensionierung 
von Eisenkonstruktionen, Freilangen, Stabe mit gegliedertem 
Querschnitt, Kombinierung von Druck und Biegung usw.) 

CSN 1052-1929 Vorschriften fiir Holzkonstruktionen im Hochbau (Statische Be· 
rechnung, Baumaterial, Ausfiihrung der Konstruktionen und Holz· 
schutz, Priifung und Untersuchung der Konstruktionen, Tabelle 
der Knickfestigkeitskoeffizienten) 

CSN-MAP 2001-1929 Bedingungen fiir Bautischlerarbeiten (Baustoff, Ausfiihrung, 
Versetzen, Nebenarbeiten, Hilleleistungen, Ausmessen, Regie. 
arbeiten, Verrechnung der Regiearbeiten, allgemeine Be· 
stimmungen, Kennzeichnung der linken und rechten Fenster 
und Tiiren). 

2. In Bearbeitung befindliche Normentwiirfe 

Teer. und teerfreie Dachpappen (V orschriften fiir Rohpappe, Impragnierstoffe, Be· 
streuung, Qualitatsvorschriften fiir fertige Erzeugnisse und deren Bezeichnung) 

Vorschriften fiir Gasinstallationen (Allgemeine Vorschriften, Installationsmaterial 
-[Rohrleitungen, Rohre, Formstiicke, Armaturen, Verbrauchbeleuchtungskorper, Gas· 
motoren, Gasmesser], Legung der Rohrleitungen und Verbindung der Rohre, Haus· 
anschliisse, Gas mit erhohtem Druck, Priifung der Gasleitungen, Fehler an Gas. 
installationen, Strafbestimmungen, Vorschriften fiir Priifung der StraBengasleitungen) 

GuBeiserne KanaHsationsrohre (Vorschriften fiir Lieferungen und Priifung, Benennungen, 
Kurzzeichen und Sinnbilder gerader Muffenrohre· und Formstiicke) 

Armaturen fiir Wasserleitungen (Schieber, Unterflurhydranten, Haupthahn und Aus· 
fluBstander) 

Vorschriften fiir Zentrallieizungs. und Liiftungsanlagen (Technische V orschriften, Vor· 
schriften fiir Ausarbeitung von Projekten der Zentralheizungs- und Liiftungsanlagen, 
Vorschriften fiir die Ausfiihrung, Vorschriften fiir die Priifung und Lieferung, Sicher. 
hei tsvorschriften) 

Vorschriften fiir die Einmauerung von Dampfkesseln (Tragfahigkeit des Mauerwerks, 
Armierung, Einwolbung, Einmauerungsmaterial und feuerfeste Ziegeln) 

I· und [.Profile (Abmessungen, statische Gewichte und Werte) 
Vorschriften fiir Fabriksrauchfange (Gemauerte Rauchfange, Beton. und Blechrauch· 

fange) 
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Vorschriften fiir Aufziige, welche der Aufsicht der Bergamter unterliegen (Definierung 
und Terminologie, Aufziige in den Bergwerken, Schachtung, Ubergangsvorschriften) 

Emaillierter Bauguil (Hauptabmessungen fiir Wandbrunnen, Ausgiisse, Badewannen, 
Waschschiisseln, Waschrinnen, Klosetts, U rinoirs usw.) 

Dickwandige Betonfalzrohre (Rund- und Ovalrohre, Vorschriften fiir PrUfung und 
Lieferung) 

Regulativ fiir Wasserwerke (Mit den Vorarbeiten ist das CSN-Bureau gemeinsam mit 
dem Wasseramt der Hauptstadt Prag beschaftigt) 

XylolithfuilbOden (Qualitatsvorschriften, Vorschriften fiir Fuilbodenlegung und deren 
Erhaltung) 

Tiirschlosser 
Baukonstruktionsstahl (Qualitatsvorschriften und Gewahrleistungen fiir Eisenkon

struktionsstahl des Briicken- und Hochbaues) 
Rohbauguil (Hauptmaile fiir Kanalgitter, Deckel, Regenfanger, Hauseinlasse, Rinn

stocke, Sandfanger, Ventilationsrohre, Abfallrohre usw.). 

Belastungen im Hochbau 1) 
(ONORM B 2101, 2., geand. Ausgab"e 1. 7. 1929) 

A. Eigengewichte . 
Werden nicht besondere Nachweise gefiihrt, dann sind folgende Eigengewichte 

in t/m3 fiir Ziffer 1 bis 10, in kg/m2 fiir Ziffer II und 12 anzunehmen: 
1. Metalle: 

Blei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1l,4 Stahl, Stahlguil ................. 7,85 
Kupfer ........................ 9,0 Guileisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7,3 
Bronze, Messing. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6 Zink, gewalzt ................... 7,2 

2. Werkstiicke und Mauerwerk aus natiirlichen Gesteinen: 
Granit, Diorit, Basalt, Porphyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,5 bis 3,3 i. M. 2,8 

1. M. 2,5 
. i. M. 1,8 

Kalkstein, Sandstein, Marmor, Grauwacke, Dolomit ... 1,5 " 2,8 
Tuffstein, Kalktuff ................................. 1,3 " 2,0 

3. Mauerwerk aus kiinstlichen 
Klinkerziegel mit Zementmortel .. 1,9 
Gewohnliche Mauerziegel mit WeW

kalkmortel oder Kalkzement-
mortel .......... . . . . . . . . . . . .. 1,6 

Gewohnliche Mauerziegel mit Ze-
mentmortel .................. 1,8 

Kalksandziegel mit Weiilkalkmor-
tel oder Kalkzementmortel .... 1,8 

4. Mortel: 
Zementdrahtputz ............... 2,4 
Zementmortel .................. 2,1 
Kalkzementmortel .............. 1,9 

5. Beton aus: 

Steinen, trocken: 
Lochziegel mit WeWkalkmortel ... 1,3 
Zementschlackenplatten .......... 1,3 
Gipsschlackenplatten, je nach 

Schlackenzusatz ......... 0,9 bis 1,2 
Gipsdielen, je nach Fiillstoff 0,7 bis 1,0 
Korksteine ..................... 0,6 

Weiilkalkmortel. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,7 
Gipsdrahtputz .................. 1,3 
Gipsmortcl ..................... 1,0 

Sand mit Grus oder Schotter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,2 
Desgleichen mit Eiseneinlagen (Eisenbeton) ................................ 2,4 
Schmelzschlacke ..................................... 1,8 bis 2,4 ..... i. M. 2,0 
Ziegelbrocken init Sand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,8 
Bimskies mit Sand ......................................... ;............ 1,6 
Rostschlacke mit Sand .............................. 1,2 bis 1,9 ..... i. M. 1,5 

') Ver6ffentlicht mit Zustimmung des 6sterreichischen N ormenausschusscs. 
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Rostschlacke ...................................... . 1,2 
Asche ............................................ . 0,8 bis 1,4 i. M. 1,1 
Gas- und Zellenbeton fiir Isolierungen und nicht tragende 

Bauteile ........................................ . 0,5 bis 0,8 i. M. 0,65 
Gas- und Zellenbeton fiir tragende Bauteile .......... . 1,0 bis 1,2 i. M. 1,1 

6. Bauholzer, lufttrocken: 
Buche, Eiche, Gelb- und Pechkiefer 0,9 Fichte, Tanne .................. 0,6 
Larche, Kiefer (Fohre).. . . . . . . . .. 0,7 

7. Glas: 
Gewohnliches Glas, volle Glasziegel 2,6 Drahtglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,7 

8. Fiillstoffe: 
Erde, Lehm, naB .................................. . 1,7 bis 2,5 i. M. 2,0 
Sand, Kies, Schotter, naB .......................... . 1,5 

" 
2,3 i. M. 1,8 

Erde, Sand, Kies, Schotter, Lehm, trocken .......... . 1,4 
" 

1,8 i. M. 1,6 
Mauerschutt ....................................... . 1,4 
Schmelzschlacke .................................... . 1,2 

" 
1,6 i.M. 1,4 

Schmelzschlackensand .............................. . 0,5 
" 

1,4 i. M. 1,0 
Rostschlacke ...................................... . 0,7 

" 
1,1 i. M. 1,0 

Steinkohlenasche, Kohlenlosc1i.e ..................... . 0,6 
" 

0,9 i. M. 0,7 
9. Lagerstoffe: 

Zement in Schiittung............ 1,4 Braunkohle ..................... 0,75 
Papier ......................... 1,1 Gaskoks ........... '.' . . . . . . . . . .. 0,45 
PreBkohle ...................... 1,0 Holz in Scheiten . . . . . . . . . . . . . . .. 0,4 
Steinkohle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,9 Hausmiill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,7 

10. Pflaster, Estriche und Belage: 
Pflaster aus Granit, Basalt....... 2,7 Stampfasphalt. Terrazzo, Tonfliesen 2,0 
Pflaster aus Kalkstein, Sandstein. 2,5 Steinholz, Xylolith .............. 1,8 
Klinkerplatten .................. ~,2 GuBasphalt, Linoleum ........... 1,3 
GuBasphalt mit Rieselachotter, Holzstockel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,1 

Teermakadam ................. 2,1 Korksteine ..................... 0,36 
ll. Decken in kg/m2: 

Gewohnliche Tramdecke mit 8cm Beschiittung, Blind- und BrettelbOden, Stukkatur-
schalung und Stukkaturung ............................................. 230 

Gewohnlicher Dippelboden, sonat wie vor ................................... 330 
Desgleichen, jedoch mit 4 cm Ziegelpflaster ................................. 350 
Einschubtramboden zwischen eisernen Tragern mit 8 cm Beschiittung, Blind- und 

Brettelboden, Stukkaturschalung und Stukkaturung samt Tragern. . . . . . . . . . .. 250 
Fiir 1 cm hohere Beschiittung mehr um ... ,................................ 14 
15 cm starke Gewolbe aus Mauerziegeln zwischen eisernen Tragern mit 8 cm 

Beschiittung am Gewolbescheitel, Verputz, Blind· und Brettelboden, bei einer 
Verlagsweite der Trager bis 1,40 m samt Tragern .......................... 480 

Desgleichen bei einer Verlagsweite der Trager von mehr ala 1,4 bis 3,0 m. . . . .. 550 
12. D acheindeckungen in kg/ms derschiefen Dachflache samt Schalung oder 

Lattung und Sparren, jedoch ohne Tragwerk: 
Einfaches Ziegeldach (Biberschwanze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 
Doppeltes Ziegeldach ...................................................... 125 
Falzziegeldach ............................................................ 65 
Einfaches Schieferdach, schrage Eindeckung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70 
Doppeltes Schieferdach, gleichlaufend zum First eingedeckt . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 
Kunstschieferdach (Eternit) mit Dachpappunterlage .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 
Einfaches Teerpappdach .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35 
Doppelpappdach, 2 Papplagen und 2 Teeranstriche...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 
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PreBkiesdach mit 2 Papplagen und 2 Teeranstrichen mit eingewalztem Dachriesel 52 
Desgleichen mit 3 Teeranstrichen .......................................... 55 
Holzzementdach, I Lage starke Pappe, 3 Lagen Papier in Holzzementmasse, 5 cm 

lehmigen Sand und 5 cm Kies ........................................... 240 
Zinkblechdach (Zinkblech Nr. 13)........................................... 36 
Blechdach (Blech bis 1 mm Dicke) ......................................... 38 
Wellblechdach aus verzinktem Eisenblech (Wellblech 40 X 150 X 1,5 mm) auf 

Winkeleisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 
Glasdach auf Sprosseneisen, samt diesen, bei 6 mm starkem Rohglas. . . . . . . . . .. 30 
Desgleichen bei 6 mm starkem Drahtglas ................................... 35 
Fiir I mm Mehrstarke des Glases mehr um ................................. 3 

Das Gewicht der Dachbinder in kg/ma GrundriBflache kann je nach dem Gewicht 
der Deckung, bei Stiitzweiten bis 16 m angenommen werden fiir: 
eiserne Tragwerke ...................................................... 10-20 
holzerne Tragwerke ...................................................... 20-30 

B. Verkehrslasten 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Ergeben sich aus der Beniitzung der Raume in besonderen Fallen nicht groBere 
Lastwirkungen, dann sind folgende ruhige Verkehrslasten in kg/ma fiir Ziffer Ibis 10, 
in kg/m fiir Ziffer 12 und 13, in kg/m3 fiir Ziffer 14, in kg fiir Ziffer 15 anzunehmen: 

1. Leichte Scheidewande (geputzte Holzwande, Gipsdielen, Schlackenwande, 
Drahtputzwande u. dgl. bis 7 em Dicke samt beiderseitigem Putz) als gleich ver
teilter Zuschlag zur Verkehrslast, wenn er bei dieser nicht schon beriicksichtigt 
ist (Ziffer 7 und 10) ...................................................... 75 

2. Flache Dacher zum zeitweiligen Betreten durch einzelne Menschen samt 
Winddruck und Schneelast ................................................ 100 

3. Dachbodenraume fiir hauswirtschaftliche Zwecke ...................... 125 
4. Wohn- und Nebenraume in Kleinhausern, durch Hausrat, Menschen usw. 150 
5. Wohn- und Nebenraume in anderen Wohnhausern, durch Hausrat, 

Menschen usw ............................................................ 200 
6. Flache Dacher zum Aufenthalt von Menschen samt Winddruck und 

Schneelast ............................................................... 250 
7. Kanzleien und Dienstraume, Krankensale, Schulzimmer, Horsale, ferner 

Laden-, Verkaufs- und Ausstellungsraume bis 50 m3 Bodenflache, Dachboden
raume zu anderen als hauswirtschaftlichen Zwecken, samtliche Raume samt dem 
Gewicht leichter Scheidewande (Ziffer 1) .................................... 300 

8. Treppen und Zugange in Kleinhausern ............................... 350 
9. Treppen und Zugange jeder Art (mit Ausnahme nach Ziffer 8), Balkone, 

Versammlungssale, Schau- und Lichtspielhauser, Tanzsale, Turnhallen, Gast
wirtschaften, ferner Laden-, Verkaufs- und Ausstellungsraume mit mehr als 50 m 2 

Grundflache und nicht befahrbare Hofe .................................... 400 
10. Raume zur Einstellung von Kraftwagen mit einem Raddruck bis zu 

500 kg, Warenhauser; Fabriken, Werkstatten, samt dem Gewicht leichter Scheide-
wande (Ziffer I) .......................................................... 500 

1 L Befahrbare HOfe und Durchfahrten fiir Fahrzeuge mit einem Raddruck 
bis zu 800 kg ............................................................ 800 

12. Waagrechter Gelanderholmdruck bei Hausbalkonen und Treppen (mit 
Alisnahme Ziffer 13) in kg/m .............................................. 40 

13. Gelanderholmdruck in Versammlungsraumen, Schau- und Lichtspiel-
hausern in kg/m .......................................................... 100 

14. Biichereien, Urkundensammlungen u. dgl. in kg/m3 des Gesamtraumes 500 
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15. Bei Dachsprossen, Pfetten und ahnlichen Tragstaben ist auBer dem Eigen
gewicht eine winkelrecht in der Mitte des Tragteiles angreifende Einzellast an-
zunehmen von kg ........................................................ 100 

16. Die Bremskraft ist bei Laufkranen mit 1/7 der abgebremsten groBten Rad
drucke, der Schragzug mit 1/15 der abgebremsten Tragkraft eines Krans, beimehreren 
Kranbahnen der Schragzug eines, und zwar des groBten Krans anzunehmen. Bei 
Kranbahnen sind die StoBwirkungen der Verkehrslast durch einen Zuschlag von 
20% zu den lotrechten Raddrucken zu berucksichtigen. 

II. Lastvermehrung 
Fur StoBe, Erschutterungen oder Schwingungen sind die ruhigen Verkehrslasten 

je nach der Starke dieser Einflfisse auf das 1,2- bis 1,5fache zu erhOhen. Die Last
vermehrung ist ffir unmittelbar betroffene und leichte Bauteile groBer anzunehmen als 
ffir mittelbar beanspruchte und schwerere. Beispielsweise wird die Abstufung unruhiger 
Verkehrslasten im Verhaltnis 1,5: 1,3: 1,1: 1,0 ffir Deckenplatten, Deckenbalken, Unter
ziige und Saulen erfolgen, wenn 1,0 die ruhige Verkehrslast bedeutet. 

III. Lastverminderung 
Unter Voraussetzung, daB die Bauart und Grundung des Bauwerkes den strengsten 

Anforderungen genUgt, ist eine ErmaBigung der Verkehrslast in der Regel in folgenden 
Fallen zulassig: 

a) die Biegungsmomente von Tragern mit einem Lastfeld von mindestens 30 mS 

Flache und 400 kg/m2 ruhiger Verkehrslast dfirfen auf 0,9 der Vollwerte aus den Ver
kehrslasten ermaBigt werden; 

b) in mehrgeschossigen Gebauden ist ffir die unteren Bauteile (Saulen, Mauer
pfeiler, Unterziige, Grundkorper), auf welche sich die Lasten aus den oberen Geschossen 
ubertragen, eine nach unten wachsende ErmaBigung der Verkehrslasten nach folgender 
Regel zul:1ssig: 

Bei Verkehrslasten aus 2 Geschossen ist die volle Belastung, 
3 sind 0,9 der Verkehrslasten, 
4 " "0,8,, " 

" " " 5 und mehr Geschossen sind 0,7 der Verkehrslasten 
zu rechnen. Benutzbare Dachboden gelten als GeschoB. 

Winddruck und Schneelast sind der standigen Last, leichte Scheidewande nach 1, 
Ziffer 1, der Verkehrslast zuzurechnen. Die standige Last ist uberall voll einzusetzen. 

C. Winddruck 
Die Windrichtung ist im allgemeinen waagrecht anzunehmen. Der Winddruck 

auf die winkelrecht getroffene Flache ist einschlieBlich der Saugwirkung im Wind
schatten ffir: 

Wande und Dacher bis zu 7 m Rohe mit ................ W= 75 kg/m2 
" " 15" ................ w=100 " 

" " " "" 25" " " ................ w=125 " 
ffir hohere Bauwerke als 25 m sowie ffir Gerfiste, Gitterwerke, Maste und hohe Schorn
steine mit w=(125+0,6h) kg/m2 zu berechnen, wenn h die Rohe des Bauwerks uber 
dem Erdboden in Metern bedeutet. In Rochgebirgsgegenden ist der Winddruck urn 
25 bis 50% groBer anzunehmen. Ffir dauernd windgeschutzte Lage kann die Baubehorde 
eine Verminderung des Winddruckes bis auf zwei Drittel der Regelwerte zulassen. 

Auf eine mit der Windrichtung den Winkel a einschlie.Bende Flache ist ein recht
winkelig wirkender Winddruck von w .. =w sin2 a auf 1 mS anzunehmen. 

Ffir waagrechte und schwach geneigte Dacher ist mit einem lotrechten Winddruck 
von mindestens 25 kg/cm2 zu rechnen. 
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Bei offenen Hallen und freistehenden Dachern ist auBerdem ein von innen nach 
auBen wirkender Winddruck von 60 kg/cm2 Wand- und Dachflache in der ungiinstigsten 
Gesamtwirkung zu beriicksichtigen. 

Gebaude, die durch Wande und Decken in der iiblichen Bauweise ausgesteift sind, 
brauchen in der Regel nicht auf Winddruck berechnet werden. 

D. Scbneelast 
Die Schneelast einer waagrechten oder bis zu 25 0 gegen die 'Vaagrechte geneigten 

Flache ist mit 75 kg/m2 GrundriBflache anzunehmen. 
Bei einer Dachneigung von ...... 30 0 35 0 40 0 45 0 50 0 und mehr 
ist die Schneelast auf ........... 70 65 60 50 0 kgjm2 GrundriBflache 

zu vermindern. Zwischenwerte sind geradlinig einzuschalten. 
Bei gleichzeitiger Beriicksichtigung des Winddruckes und der Schneelast kann die 

Schneelast auf der Windseite auf 2/3 obiger Werte ermaBigt werden. 
In Hochgebirgsgegenden sind die Schneelasten den ortlichen Verhaltnissen ent

sprechend hoher anzunehmen. 

Beanspruchung des Mauerwerkes 
(Auszugsweise Wiedergabe von GNORM B 2102, 2., geand. Ausgabe 1. 7. 1929) 

A. Werksteinmauerwerk 
Sicherhei t fiir Werksteine (Quader): 
a) 10fach: bei Verwendung als Auflagersteine, 
b) 15fach: in Mauern und Pfeilern, deren geringste Dicke groBer ist als 1/10 

der Hohe, und in Gewolben, 
c) 25fach: in Mauern, Pfeilern und Saulen, deren geringste Dicke kleiner ist als 

1/10 der Hohe. 
Die Druckfes tigkei t ist nach GNORM B 3102 "N atiirliche Gesteine" festzustellen. 
Z.ulassige Druckbeanspruchung in kg/cm2 , wenn die Festigkeit nicht nach

gewiesen wird: 

Baustoff 
Verwendung nach 

I 

II 

III 

Sandsteine 

Ablagerungsgesteine (ausgenommen Sandstein), 
z. B. Kalkstein, Marmor, Grauwacke, Dolomit 

Gesteine vulkanischen Ursprungs, z. B. Basalt, Granit, 
Porphyr, Melaphyr, Diorit, Syenit, Diabas, Basaltlava 

a) 

20 

30 

60 

I b) I c) 

I 15 10 
---

I 25 1 -.;) 

I 
45 30 

I 

.. Die angegebenen Werte gelten nur bei der Verwendung von Portlandzement nach 
ONORM B 3311 oder einem gleichwertigen Zement. 

I 

II 

III 

IV 

B. Brucbsteinmauerwerk 
Zulassige Druckbeanspruchung in kg/cm2: 

Gewohnliches Bruchsteinmauerwerk und gemischtes Mauerwerk 
in WeiBkalkmortel 

Lagerhaftes Bruchsteinmauerwerk und gemischtes Mauerwerk 
in Kalkzementmortel 

Bruchsteinmauerwerk aus zugerichteten Steinen in Kalkzementmortel 

Schichtenmauerwerk aus zugerichteten Bruchsteinen mit waagrecht 
durchlaufenden Lagerfugen in Kalkzementmortel 

6 

9 

12 

18 
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I 

II 

c. Ziegelmauerwerk 
Zulassige Druckbeanspruchung in kg/cms: 

Art des Mauerwerks 

Ziegel I Mortel 

Schwachbrandziegel, ONORM B 3201 
Druckfestigkeit mindestens 50 kg/cm2 WeiBkalk 

WeiBkalk 
Gewohnliche Mauerziegel, ONORM B 3201 

Kalksandziegel, ONORM B 3431 Kalkzement 

Zement 

Kalkzement 

Mauern I Freistehende 
Mauerpfeiler 

mit einer Dicke von 
1/8 I 1/12 I l/e I 1/12 

der GeschoIlhohe 

3 1- -1-
7 1 3 5 I 3 

10 1 5 8 1 5 
12 

15 

1-6- 10\-6-

Hartbrandziegel, ONORM B 3201 
1-8-112- 8-

III 
Zement 1 10 1 15 I 10 18 

IV Klinkerziegel, ONORM B 3220 Zement 30 I 15 1 25 I 15 

Beanspruchung des Holzes im Hochbau 
(Auszugsweise Wiedergabe von ONORM B 2103) 

Zulassige Beanspruchung in kg/cm2 : 

Art IE' h I I Kiefer, I B~ h' Larche Fichte, 
c e Tanne 

Anmerkung 

a) Mittiger Druck in der 
F aserrichtung 90 

I 
80 

I 
60 -

b) Ortlicher Druck recht- Uberstand der Schwellenenden in 
winklig zur Faserrich- 40 30 20 deren Langsrichtung mindestens 
tung auf ganzer Breite gleich dem 1 Y2 fachen der 
( Schwellendruck) SchwellenhOhe 

Stempelflache hOchstens halb so groB 
wie das Quadrat aus der Schwellen-

c) Ortlicher Druck recht- hOhe. Uberstand der Schwelle liber 

winklig zur Faserrich- dem Stempel in der Breitenrichtung 

tung aufeinemBruch- 60 40 25 mindestens 2 cm, wenn die gedr"!i;ckte 

teil der Breite (Stem- Flache geradlinig begrenzt ist. Uber-

peldruck) stand der Schwelle liber dem Stempel 
in der Langsrichtung mindestens 

gleich dem 1 Y2 fachen der 
SchwellenhOhe 

d) Zug in der Faserrich- 1m Schwerpunkt des Querschnittes tung, Biegung und 100 100 90 darf die nach a) zulassige Bean-ausmittiger Druck in spruchung nicht liberschritten werden der Faserrichtung 

e) Abscherung in der 15 15 12 Faserrichtung -

f) DehnmaB bei Langs-
beanspruchung und 110000 110000 110000 -
Biegung 
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Stahlbeanspruchungen im Hochbau 
(Auszugilweise Wiedergabe von ()NORM B 2104, 2., geand. Ausgabe 1. 6. 1930) 

Ver· Art der Beanspruchungen Werkstoff wendungs· Beanspruchung kg/cm2 
Anmerkung 

form 

Einfache Stoo.u/ St 37.111 St 48.121 St 55.12 und zu· Zug, Druck, Die Kniclrungist a sammen· Biegung nach ONORM 
gesetzte 1200 1400 1820 2100 B 1002, 2., geltnd. 
BauteiIe ------------ Ausgabe, zu - beriicksichtigen 

b aus Walz· Schub 900 1120 1450 1680 stahl -
FluB· 

Nieten und St36.13 St44.13 St50.13 
c stahl AbscheJ.'Ung --- Der Berechnung 

ge· PaB· 900 IU20 1450 1680 ist fiir Nieten und - schrauben d walzt Leibungildruck 1800 2520 3270 3780 PaBschrauben der 
- Lochdurchmesser, 

St 00.131 St 38.13 St44.13 St50.13 fiir rohe Schrauben 
Abscherung der' Schaftdurch· e Rohe 7001 800 1000 1200 messer zugrunde 

- Schrauben zu legen 
f Leibungsdruck 1400 I 1600 2000 2400 

-
11000 1 1200 g Anker· Zug 850 1400 MaBgebend ist der 

Schrauben Kernquerscbnitt 
-

FluB· 
stahl 
ge· Lager, Zug, Druck, h schmie· Gelenke 2000 Bei Lagerteilen,wie 
det, u. dgl. Biegung 

RoUen, Kipp· oder 
Stahl· WaIzzapfen, kann 
guB fiir Druck bel ge· 

hinderter Quer· 
i Zug I bei 400 dehnung als zullts· 

-
Druck Biegung 

sige Beanspru· 
k Saulen 800 cbung das 4,5 tache 
- der in der Tafel 
I GuB· Druck 900 enthaltenen Werte 
- fiir Druck 
m eisen 

Zug I bei 500 genommen werden 
- Lager, 

Druck Biegung n Gelenke 1000 - u. dgl. 
0 Druck llOO 

Zulassige Erhohung der Beanspruchungen 

rst fUr eine den strengsten Anforderungen genligende Berechnung, Durchbildung 
und Ausfiihrung nach ()NORM B 2331 (Hochbau, Lieferung und AusfUhrung von Stahl· 
bauwerken), volle Sicherheit gewahrleistet, und wird die AusfUhrung durch einen 
zuverlassigen, mit der Standsicherheitsberechnung vertrauten Fachmann iiberwacht, 
so ist bei gleichzeitiger ungiinstigster Wirkung der standigen Last, der Verkehrslast, 
des Winddruckes und der Schneelast (()NORM B 2102) bei Verwendung von 

a) Stahl St 00.11 (Handelsgiite osterreichischer Herkunft), 
b) Stahl St 37.11, 36.13, 48.12, 44.13, 55.12 und 50.13, wenn deren Priifung und 

Ubernahme im Hiittenwerk erfolgt, eine Erhohung urn 1/7, der obigen Beanspruchungen 
zulassig. . 

Diese Bestimmung gilt, urn die GrO.Be der Durchbiegung unter der Deckenlast 
zu beschranken, nicht fiir Deckentrager in GeschoBbauten. 
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Wissenschaftliche Arbeitsverfahren im Bauwesen 
Von Zivilingenieur Dr. Paul Abeles, beratender Ingenieur, Wien 

A. Einleitung 
Unter wissenschaftlichen Arbeitsverfahren versteht man MaJ3nahmen und 

Vorkehrungen, durch die sich der Erfolg einer Arbeit auf Grund einer planmaJ3ig 
durchdachten Betriebsflihrung ergibt. Die Betriebswissenschaft ist sonach die 
Lehre von der Regelung der einzelnen Betriebsvorgange, mit dem Endzweck, bei 
zumindest gleicher Gl1te mit einem Mindestaufwand an Arbeit und zu verarbeitenden 
Werkstoffen ein RochstmaJ3 an Leistungen und Erzeugnissen zu erreichen. Sie fuJ3t auf 
Erfahrungen, auch jenen der Grenzgebiete. Eingehende Kenntnis aller Eigenschaften und 
Fahigkeiten des Menschen, als maJ3gebendem Faktor im Baubetriebe, ist dringend notig. 

Die Entwicklung der Technik hat zur Mechanisierung des Betriebes, Ersatz des 
Menschen durch die Maschine, gefl1hrt. Eine geregelte BetriebsfUhrung erfordert demnach 
die Wahl geeigneter Maschinen und deren zweckmaJ3ige Verwendung an der Baustelle. 
Kenntnis der Erzeugungskosten auf Grund genauer Leistungsaufnahmen zum Zwecke 
der N achkalkulation ist auJ3erst wichtig. Auf ein auf wissenschaftlicher Grundlage 
durchgefUhrtes Rechnungswesen ist besonderer Wert zu legen. 

B. Die Rationalisierungsbestrebungen 
Rationalisierung bedeutet die Erfassung und Anwendung aller 

Mittel, die Technik und planmaJ3ige Ordnung zur Rebung der Wirt
schaftlichkeit bieten, zum Zwecke der Steigerung des Volkswohlstandes 
durch Verbilligung, Vermehrung und Verbesserung der Gl1ter (Definition 
d. Deutsch. Reichskur. f. Wirtschaftlichkeit). 

RationalisierungsmaJ3nahmen haben im Bauwesen erst seit kurzem, und zwar in 
ganz geringem Maile, Eingang gefunden, weil der Baubetrieb viel schwerer zu rationali
sieren ist als ein geregelter Werkstattenbetrieb. Die oft kurze Bauzeit erschwert sehr 
die Industrialisierung des Baubetriebes; auilerdem verhindern ungleiche ortliche Ver
haltnisse eine unveranderte Verwendung der Baueinrichtung beim nachsten Bau. 

In den Kuratorien fiir ·Wirtschaftlichkeit fiir Deutschland und Osterreich werden Rationa· 
lisierungsma/3nahmen fUr die gesamte Wirtschaft behandelt. 

Der im Jahre 1920 entstandene Deutsche Ausschu/3 fiir wirtschafliches Bauen, Leipzig, 
hat den Zweck: 

1. die technischen Grundlagen des Bauwesens unter besonderer Beriicksichtigung des Wohnungs· 
baues zu untersuchen und durch Verwertung dieser Untersuchungen zur Erhiihung der Wirtschaftlichkeit 
im Bauwesen beizutragen; 

2. neue Bauweisen, d. h. sowohl die Verwendung neuer Baustoffe als auch neue Bauverfahren 
wissenschaftlich auf die technische Brauchbarkeit und die wirtschaftliche Durchfiihrbarkeit zu priifen 
und die praktische DurchfUhrung von Versuchen zu unterstiitzen; 

3. aile wissenschaftlichen und praktischen Versuche und Unternehmungen zu fiirdern, welche 
geeignet erscheinen, die Wirtschaftlichkeit des Bauens zu steigern. 

Nebst diesem Ausschu/3 ist seit 1927 die Deutsche Reichsforschungsgesellschaft fiir Wirt
schaftlichkeit im Bau- und \Vohnungswesen, Berlin, tl1tig, deren Zweck es ist, wirtschaftliche 
Formen von Bauteilen, Wohnungen und Wohnhl1usern, wirtschaftliche Verfahren fiir Gell1ndeerschlie/3ung, 
Kostenberechnung, Bauausfiihrung zu ermitteln und zu verbreiten. Hier waren noch das Deutsche 
Hand werksinstitut in Berlin (friiher Forschungsinstitut fiir rationelle Betriebsfiihrung in Karls
ruhe), in dero die Rationalisierung hauptsachlich von kleinen Betrieben untersucht wird, die Sozialen 
Baubetriebe Deutschlands, deren Arbeiten durch die "Dreikellenbiicher" bekannt wurden, und 
endlich die einzelnen N ormenaussch iisse zu erwl1hnen. 

C. Der Mensch als Leistungsfaktor 
1. Mensch und Maschine 

Die erreichbare mechanische Arbeitsleistung des Menschen kann nach Rziha 
mit durchschnittlich 120000 kgm je Achtstundentag angenommen werden. Wird die 
tatsachliche Arbeitszeit mit 2/3 angenommen (Rest: Pausen), so erhalt man eine Leistung 
von 6,25 kgm/sek., d. h. die mechanische Arbeit von 12 Menschen entspricht jener eines 
Motors von 1 PS = 75 kgm/sek (Abb. 1 yom Deutschen Randwerksinstitut, Berlin). 
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Der Wirkungsgrad des Menschen als 
Maschine ist wesentlich geringer als jener 
des Motors . (Der Mensch benotigt auch fiir 
den Ruhezustand zur Erhaltung der 
Korpertemperatur, der Atem-, Darm- und 
Drusentatigkeit Energie!) Bei einem Elektro
motor kann z. B. je nach der Grolle der 
Maschine mit einem Wirkungsgrad von 70 bis 
90%, beim Menschen, je nach der Art der Be
anspruchung, hochstens mit einem solchen 
von 33,5% gerechnet werden. Dieser Hochst

Abb. 1. Menschliche Muskelleistung und 
Leistung eines 1 PS-Motors 

113 

wert kommt nur beim gewohnlichen Gehen in Betracht; beim Gewichtheben (Abb. 1) 
stellt er sich auf hochstens 8,4% laut folgender Zusammenstellung. 

Arbeitsleistung 

Gehen . ..... .. . ... .......... . ........ . 
Radfahren .............. . .... . ....... . 
Kurbeldrehen ....... ......... . .. . . . .. . 
Stollen bei senkrechtem Hebel ....... . 
Hantelstollen ........................ . 
Feilen ......... . .. ... .. .............. . 
Gewichtheben ........... . ........... . 

Hochstwir kungsgrad 
nach A tzler 

% 
33,5 
30,0 
20,0 
14,0 
10,0 
9,4 
8,4 

2. Die verschiedenen Einflusse auf die Leistung des Menschen 
Fur die Arbeitsleistung des Menschen ist mallgebend Art und Ausfuhrung der 

zur Verwendung gelangenden Arbeitsmittel (Werkzeuge und Maschinen), Ausschal
tung uberfliissiger Bewegungen und Korperspannungen, Ausgestaltung der .Arbeits
statte, unmittelbare Umgebung, Vermeidung friihzeitiger Ermiidung durch Einschaltung 
richtig gewahlter Pausen, .Arbeitstempo, Korperbeschaffenheit der einzelnen Person 
und deren besonderer Eignung zur .Arbeit, Schulbildungund praktischer Berufsausbildung, 
Ubung, Rhythmus in der Arbeit, Arbeitsdauer, Durchfiihrung der Arbeit (Einzel- oder 
Gruppenarbeit), Arbeitslust und Arbeitsbefriedigung, ferner Ernahrung, Klima, Wetter, 
Bekleidung u. a. m.; hierzu kommen noch Fragen der Hygiene, des Arbeiterschutzes 
und -rechtes. 

Fiir eine rationelle Menschenbewirtschaftung kommen auller der Betriebs
wissenschaft, die eine technisch-okonomische Bestgestaltung bezweckt, besonders die 
Physiologie, Psychologie und Psychotechnik, ferner die Sozialpolitik und Volkswirt
schaftslehre, das Arbeiterrecht u. a. m. in Betracht. 

3. Physiologische Uberlegungen und Betrachtungen 
Die Physiologie gestattet es, aus dem Stoffwechsel die okonomischeste Arbeitsweise, 

bei der ein geringster Kalorienverbrauch entsteht, zu finden; mit dieser ist infolge ge
ringster Ermudung eine optimale Leistung zu erzielen. Statische Arbeit, bei 
der keinerlei aullere Arbeit im Sinne der Mechanik geleistet wird (z. B. ruhiges Halten 
eines Gewichtes mit ausgestrecktem Arme), ist wegen ihrer ermiidenden Wirkung zu 
vermeiden. Der EinfluB des statischen Anteiles einer Arbeit ist urn so groBer, je langsamer 
die Arbeit durchgefuhrt wird 1). Bei den Bewegungen ist eine zweckmaBige Anwendung 
der zur .Arbeit notigen Muskeln vorzusehen und unniitze Bewegungen, bei welchen 
Korperkrafte in ihrer Schwerpunktslage verandert werden, zu vermeiden. 

1) So ist z. B. beim Reben gleicher Lasten an der Winde bei 12 Umdrehungen in der Minute infolge 
zu langsamen Arbeitstempos ein viel grollerer Kraftaufwand notig als bei 35 Umdrehungen in der Minute. 
Zur Vermeidung frilhzeitiger Ermudung ist aJso je nach der Grolle der Last die geeignete Dbersetzung 
an der Winde einzuschaJten, um den richtigen Arbeitsrhythmus zu erreichen. 

Bauratgeber, 9. Auf!. 8 
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Die Arbeitszeit ist so zu regeIn, daB eine frUhzeitige Ermudung und ein Verbrauch 
der Krafte nicht entstehen (Beachtung der Arbeitspausen und der Einfliisse, welchs 
die Ermudung bescbleunigen). 

Yom phys~ologischen Standpunkte aus sollte zwar der Mensch als Betriebsmotor aus
geschaltet und an seiner Stelle eine Ar beitsmaschine verwendet werden; die Erleichterung, 
welche die Maschine durch Ubernahme der Schwerarbeit bietet, kann jedoch in einzeInen 
Fallen dazu fiibren, daB an Stelle der mechamschen Arbeitsleistungen eine einseitige, 
statische Dauerbeanspruchung einzeIner Muskeln tritt und Monotonie und erhohtes 
Arbeitstempo ungiinstig wirken 1). 

4. Die Bedeutung der Psychologie und Psychotechnik 
Bei Untersuchung der psychologischen Grundlagen der Arbeit gelangt man 

durch Analyse der seelischen Erscheinungen zu dem Begriff des "Arbeitserlebnisses". 
Dieses ist gefuhlsbestimmend, einmal durch den individuellen Eigenwert der Person, 
dann durch den sozialen Wert, d. h. den Zusammenhang mit der Gesamtheit. Besonders 
wichtige Faktoren sind: Rhythmus und Monotonie, Ubung und Ermudung. Der Rhythmus 
der Bewegung ist imstande, die Wirkung der bewegenden Kraft ohne VergroBerung der 
Starke zuerhOhen 2). Beim Rhythmus wird ein harmonischer Verlauf des Arbeitserlebnisses 
erreicht und eine okonomische Ausnutzung der Energie ermoglicht; hierzu kommt 
noch die dann vorhandene Arbeitsfreude, da andernfalls der Mensch zum Automaten 
wird, und jedes Interesse an der Produktion und an dem Produkt entschwindet; ohne 
Arbeitswillen und Arbeitsfreude kann gute und produktive Arbeit nicht geleistet werden. 
Verwendung des richtigen Mannes am richtigen Platze geschieht durch psycho tech
nisch.e A uslese mittels Eignungspr"iifung auf Grund der Berufsberatung, erganzt durch 
richtige Einstellung der Arbeitskrafte im Betrieb und zweckmaBigste Arbeitsverteilung. 

Die Eignungspr"iifung bedeutet eine systematische, rein psychologisch betriebene 
Auswahl auf Grund experimenteller Untersuchungen (psychologische Diagnose bezuglich 
Eignung fUr einen bestimmten Beruf). 

Die Anlernung bezweckt eine planmaBige Schulung der Neulinge und Berufs
anwarter durch den Psychotechniker mit Hille des Fachmannes, Padagogen und Psycho
logen. Gerade bei Handfertigkeiten hat es sich gezeigt, daB infolge Ubung ein ziemlicher 
Ausgleich der Leistungsergebnisse zwischen besonders Geschickten und weniger Ge
schickten entsteht. 

D. Regelung des Betriebes 
1. Die Kostenberechnung 

Die Errechnung der Angebote erfolgt auf Grund von Erfahrungen bei fruheren 
Ausfuhrungen; maBgebend ist der Aufwand an Material und Arbeit. Die Kosten gleicher 
Bauleistungen sind von ortlichen Lohnen, Materialpreisen und erforderlichen Einrich
tungen abbangig. Die Durchfiihrung der Kostenberechnung (Kalkulation) hat derart 
ubersichtlich zu erfolgen, daB eine N achkalkulation auf Grund von Leistungsuber
pr"iifungen moglich ist. 

Den endgiiltigen Preis einer Leistung erhii.lt man aus den Selbstkosten und dem 
Anteil an den allgemeinen Kosten (Regie), Risiko und Gewinn. Die Selbstkosten 
setzen sich zusammen aus Lohnen, Baustoffverbrauch, Abschreibungen fUr Hills
mittel (z. B. Gerftste 8), Schalung usw.), bei Maschinenarbeit kommt noch Betriebsstoff-

1) Ein Beispiel fUr die Vor- und Nachteile des Ersatzes der Menschenarbeit durch die Maschine, 
vom physiologischen Standpunkte aus beurteilt, bietet der PreJ3Iuftbohrer, bei dem die mechanische 
Arbeit des Herstellens der Bohrliicher durch MeiJ3el und Schlegel ersetzt wird durch die statische Arbeit 
beim Fiihren des PreJ3Iuftbohrers, wobei noch besonders die Erschiitterungen des sich hin- und her
bewegenden Bolzens ungiinstlg wirken. 

') Es entsteht eine gewisse Interferenzerscheinung, die auch z. B. beim taktmllJ3lgen Marschieren 
von Menschenmassen iiber Briicken eine bedeutende Erhiihung der Belastung bedingt. 

3) Die Kosten der Geriiste sind zweckmliJ3ig nicht bei den einzelnen Arbeiten, wie Mauerwerk
und Fassadenverputz, zu ermitteln. sondern gesondert aufzustellen und dann auf die dazugehiirigen 
Arbeiten aufzuteilen. 
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verbrauch, Anteil fiir Auf- und Abbau, Transport, Abschreibung und Verzinsung der 
Maschinen hinzu. Zu den allgemeinen Kosten gehoren: GehaJter fiir BauIeitung 
und -aufsicht (die Bauzeit erhalt man auf Grund eines Bauprogramms, siehe nachsten 
Abschnitt), Nebenspesen des Baubureaus (Drucksorten, Porti, Telephon usw.), Kosten 
fiir Bauhiitten, Arbeiterraume und Beamtenwohnhauser, allgemeine Baustellenein
richtung (ZufahrtstraBen, Briicken, Gleisanlagen, Einplankung u. dgI. samt eventuellen 
Betriebskosten), Beleuchtung der Baustelle, Beheizung, Platzzins, Randwerkzeuge 
(Reparaturen und VerschleiB), Versicherungen (Feuer-, Einbruch-, Raftpflichtver
sicherung), Bauzinsen, Steuern, soziale Lasten u. dgl. m.; hierzu kommen noch die 
allgemeinen Geschaftskosten (Zentralspesen) 1). Auf Grund der Bau- und Zentralregie, 
der Rohe des Risikos und vorgesehenen Unternehmergewinnes wird der Zuschlag auf 
die Selbstkosten ermittelt, und zwar entweder auf die Gesamtkosten oder nur auf den 
Lohnanteil bezogen. Die Rohe desselben muB fiir jedes Angebot gesondert ermittelt 
werden, auBer wenn es sich urn nahezu gleichartige Bauausfiihrungen handelt, in welchem 
FaIle der Zuschlag fiir diese gemaB Abschnitt "Generalunkosten", S. 157, erfolgt. 

Der Reichsverband industrieller Bauunternehmungen (Berlin) hat in einem Merkblatt 
eine weitgehendere Methode der Kostenermittlung ausgearbeitet. Nach dieser erhlUt man die unmittel
baren Selbstkosten der Bauarbeit aus den Einzelkosten (Lohnen, Baustoff-, Betriebs- und Bauhills
kosten), den Kosten fiir Maschinen und Gerll,te und den Gemeinkosten der Baustelle (Baustelleneinrichtung 
und -rll,umung, laufende Ausgaben der Baustelle, Bauzinsen, Risken, soziaJe Lasten, Umsatzsteuern und 
sonstige Abgaben); hierzu ko=en noch die allgemeinen Geschaftskosten (GehlUter, Bureau, Reisen, 
Steuern, Versicherungen, Geldbeschaffung, KapitaJsverzinsung, Abschreibungen, Beitrll,ge, Lager
plittze usw.) und der Unternehmergewinn. Eine derart genaue Berechnung erfordert viel Zeit und 
1st nur bei GroJlbaustellen notwendig. 

Vorteilhaft ist es, den Lohnen gleich die sozialen Lasten (Rohe derselben siehe S. 158 
"Richtlinien fiir die Ermittlung der sozialen Abgaben") zuzuschlagen und mit diesen 
erhohten Werten zu rechnen, ferner von der Aufteilung der Geriistkosten auf Mauerwerk 
und Verputz Abs.tand zu nehmen (die Geriiste kommen ebenso wie die allgemeinen 
Baueinrichtungen zur Bauregie), ebenso die Maschinenkosten (jedoch ohne Betriebs
kosten) in der Bauregie zu beriicksichtigen u. dgl. m. Eine weitere Vereinfachung ist es, 
wenn der Zuschlag auf die Gesamtkosten und nicht auf die Lohne allein errechnetwird, 
in welchem FaIle gesondert fiir jede Post Material- und Lohnkosten zu ermitteln sind. 

Beispiel fnr die ErmitUung des Zuschlages Inr Regie, Risiko und Gewinn 
Bauregieaufstellung 

Bauzeit laut Bauprogra= 8 Monate 
1. Bauleltung und Bauaufslcht: 

1 Bauleiter ......................................... 9 Monate je S 650 = S 5850 
1 Bautechniker ..................................... 6 " " 350 =., 2100 
1 Hauptpolier ...................................... 8 " " 500 =., 4000 
1 Vizepolier ........................................ 3 " " 450 =.. 1 350 
1 Bauschreiber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 " " 280 =" 2 240 

(auch fiir MateriaJ- und Werkzeugausgabe) 
1 Nachtwi!.chter ..................................... 8 " " 260 =" 2 080 
1 Sonntagswll,chter................................... 8 " " 60 = ., 480 
1 Bedienerin (auah aJs Botin) ........................ 8 " " 200 =" 1 600 

S 19700 
"Oberstunden (ca. 10%) ........... " 2000 
SoziaJe Lasten 25% .............. " 5 000 S 26 700 

2. Entwnrf: 
2 Ingenieure ...............•..................... " 2 Monate ie S 480 = S 1 920 
2 Techniker ....................................... 3 " " 300 = " 1800 

S 3720 
:Oberstunden und soziaJe Lasten ......... " 1300 S 5020 

3. Nebenspesen: 
(Plankosten, Drucksorten, Strallenbahnfahrten uaw.) .............................. S 1000 

4. Bahnfahrten ..•.................................•....•.................. entfll.llt 
Ii. Hauptgeriiste: 

2600 m' Hauptgeriiste, leichte Allsfiihrung, laut Sonder-
kaJkulation ......................................... je S 4,20 = S 10920 

560 " Feuermauerabsohlullgeriist............................" " 2,00 = " 1120 S 12040 

Fiirtrag: S 44160 

1) Siehe S. 156 und 157: Geschiiftsunkosten und GeneraJunkosten. 
8* 
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tl'bertrag S 44760 
6. Bauhiitten (Transport, Aufstellen, Abtragen und Abschreibung): 

Kanzleien: Hiitten: 
Bauleitung 40 m' Arbeiterbaracken 60 m' 
Folier 20 .. Werkzeug 20 " 

60 m' Zement 20 " 
Flugdacher: Sonst1ge Baustoffe 20 " 

Kreissiige 15 m' 120 m' 
Eisenbiegemaschinen 15 .. 

-30m' 
Kanzleien 
Hiitten 
Flugdacher 

60 m' je S 13 = S 780 
120 " "" 7 = " 840 

30 " "" 3 =" 90 
7. Baustellenelnrlchtung (Installation, Aufstellen und Abtragen): 

a) Zufahrtsbriicken •...................•........................ entfallt 
b) Aufziige (Plateau-, Schnell-, Kiibel-, Spezialaufzug) samt Antriebsmotoren: 

1. Kiibelaufzug ....................................................... S 750 
2 Schnellaufziige ........................................... je S 600 = " 1200 

c) Maschinen: ' 
1 Mischmaschine samt Flugdach ....................................... " 

d) Kalk- und Mortelanlagen: 
400 

1 Kalkgrube ... ' ....................................................... " 500 
Morteltrainanlage ..................................................... " 100 

e) Sonstige Vorrichtungen: 
Biegetisch ........................................................... " 50 
Eisenbieg- und Schneidvorrichtung ...............•..................... " 100 
Kreissage •........................................................... " 100 

8. Rollbahngleis ........................................................ entfallt 
9. Maschinenabschrelbung: 

2 Schnellaufziige ........................................................ S 600 
1 Kiibelaufzug .......................................................... " 100 
1 Mischmaschine .......................................................... 1000 
4 Motoren .............................................................. " 280 
Werkzeugabniitzung ...................................................... " 200 

10 •. Werkzeug- und Maschinenreparatur ............................................ . 
11. Installation: 

a) Kraftinstallation samt Transformatoraufstellung ......................... 8 500 
b) Lichtinstallation ...................................................... " 1 00 
c) Wasserleitung ......................................................... " 400 

12. Zu- und Abfuhr und Fracht: 
Geriistholz 300 m', d. i. 150 t 
Schalholz 220 m', d. i. 110 .. 
Maschinen und GerMe 10 " 
Bauhiitten 10 " 
Diverse ~ 

290 t ...................................... je 8 10,30 = 
Kosten je Tonne: (Autokosten 60 S/Tag, 3 Fahrten moglich, je Fahrt 5 t). 

Hin- und Riickfahrt 2· 605 = S 8,00 
3' 

2mal auf- und abladen 1,5 H je S 1,50 =" 2,30 

8 10,30 
13. Elnplankung ......................................................... entflillt 
14. Platzzlns (fiir StraBenbeniitzung und Privatlagerplatze) ................... entfallt 
15. Riiumung und Relnlgung der LagerplAtze und Strallenwiederherstellung ............ . 
16. Beleuchtung ................................................................. . 
17. Materlalproben (Betonfestlgkeitsproben) ......................................... . 
18. Nachputzarbelten (wenn nicht besonders vergiitet) ....................... entfallt 
19. BaurelnIgung und Schuttabfuhr ................................................ . 
20. Feuerversieherung: 

Fiir Bau samt Geriiste') 0,25·8· 4~~ggo = .............................. 8 800 

Bauhiitten und Baracken ................................................. " 200 
') PriLmie 0,250/00 durch 8 Monate. 

21. Zinsen (fiir Vorauszahiungen, Betriebskapital und GarantleriicklaB): 
8 

15000'12. 0,10= ............................................................. . 

(Monatliche Abrechnung, Vorauszahlung durch 8 Monate je 8 15000, 10% Zinsen.) 
22. Verschiedencs ....................•.................................••.......... 

S 1710 

S 3200 

8 2180 
8 500 

8 1000 

S 2990 

S 200 
8 600 
8 500 

S 1000 

8 1000 

8 1000 

Bauregle Summe: S 60640 
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Selbstkostensumme (Material und Lohn) errechnet auf Grund der Ausschreibung: 
Erd- und Baumeisterarbeiten ............................ S 220320 
Eisenbetonarbeiten ................ '" .................. , .. 153430 

S 373750 

Bauregie 3~~~~~ =0,16, d. i ....................... 16% 
Zentralregien inklusive Steuern.................. 6% 
Risiko und Gewinn ............................. 7% 

Zuschlag Buf die Selbstkosten ................ 29% 

Die Hohe der Bauregie ist bei weit entlegenen kleinen Baustellen wesentlich groEer (Werte von 
50% sind nicht unmoglich), dagegen bei giinstig gelegenen, groEeren Baustellen kleiner (Mittelwert von 
8 bis 15%). 

Die Zentralregie Mngt von dem Aufbau und dem BescMftigungagrad des Gesamtbetriebes 
ab (Werte von 10 bis 20% konnen vorkommen). Die zu beriicksichtigende Hohe wird auf Grund der tat
sachlichen Spesen und des Umsatzes des letzten Jahres oder eines ffir das laufende Jahr angenommenen 
errechnet. 

1m vorstehenden Beispiel wurde der Zuschlag nach der vereiufachten Berechnungsart ermittelt. 
Bei anderen Berechnungsweisen (Aufteilung der Kosten ffir Geriiste, Maschinenaufstellung undo -ab' 
schreibung direkt auf die einzelnen Bauarbeiten, Beriicksichtigung der sozialen Lasten in der Bauregie 
anstatt bei den einzelnen Lohnen usw.) 1indert sich die Hohe des Zuschlages (selbstverst1indlich auch 
dann, wenn der Zuschlag nur auf die Lohnsumme errechnet wird). 

2. D er B etrie bspl an (Bauprogramm und Baueinrichtungsplan) 

Das Bauprogramm beinhaltet die Einteilung der Bauausfiihrung (Regelung 
der zeitlichen .Aufeinanderfolge der einzelnen Teilarbeiten auf Grund der .Arbeits
leistungen). Zwecks Verminderung der Bauregie ist anzustreben, daB die Bauzeit einen 
Mindestwert erreicht. Hierbei sind ortliche Erschwernisse, Zeit fiir Baustelleneinrichtung, 
Maschinenaufstellung, -reparatur u. dgl. zu beachten. MaBgebend fiir die Leistung 
(mithin auch .Arbeitsdauer) ist die .Anzahl, .Art und .Aufstellung der verwendeten 
Maschinen. Das Bauprogramm solI die .Anzahl der jeweils benotigten .Arbeitskriifte 
festhalten, ebenso den Bedarf an Baustoffen, um die rechtzeitige .Anlieferung gemii.B 
Erfordernis leicht zu regeln. 

Bei Feststellung der Bauzeit konnen selbstverstandlich nur die tatsachlichen .Arbeits
tage ermittelt werden; Regen- und Frosttage sind durch einen besonderen Zuschlag 
zu beriicksichtigen. In Sonderfallen ist es notig, die Bauausfiihrung zu forcieren und 
die Bauzeit besonders zu verkiirzen, selbst wenn hierdurch die Baukosten erhoht werden. 
In anderen Fallen, wenn z. B. nur eine ganz bestimmte .Arbeitspartie und keine weiteren 
Hilfskriifte zur Verfiigung stehen, tritt eine Verlangerung der Bauzeit ein, was im Bau
programm zu beriicksichtigen ist. 

Kostenermittlung und .Aufstellung der Bauregie hat im Zusammenhang mit dem 
Bauprogramm zu erfolgen; dieses wird zumeist zeichnerisch dargestelltI), dient als 
Grundlage fiir die .Ausfiihrung und ist durch Einzeichnung des tatsachlichen Zeitauf
wandes fiir die einzelnen .Ar beiten zu erganzen. 

Der Baueinrichtungsplan enthalt die zweckmaBigste Einrichtung der Bau
stelle, wie Wahl und Situierung der .Aufziige und Maschinen, .Arbeits-, Unterkunfts-, 
Material- und Lagerplatze, Baukanzleien, Baracken u. dgl. m. Die .Aufstellung der 
Betriebsplane erfordert groBe Erfahrungen und Kenntnisse. 

Abb. 2 zeigt den Entwurf ffir ein Bauprogramm (ohne Beriicksichtigung des Baustoffbedarfes). 
Zumeist wird der Plan ohne Riicksichtnahme auf die Arbeitspartien aufgestellt, doch ist ein ziemliches 
Schwanken des t1iglichen Arbeiterstandes zu beriicksichtigen (so ist im vorliegenden Falle ffir eine ander
weitige Verwendung der Betonierpartle in der Zwischenzeit zu sorgen; ist dies unmoglich, z. B. bei isolierten 
Baustellen mit konstantem Arbeiterstand, so ist das Bauprogramm entsprechend zu andern). Man be
achte das Ineinandergreifen der einzelnen Arbeiten (besonders wichtig, wenn auch bereits Professionisten 
arbeiten I). " 

Abb. 3 dient aIs Beispiel ffir einen Baueinrichtungsplan eines Wohnhausbaues (zur Verfiigung 
gestellt von C. Korn, Bau-A. G., Wien). 

1) Die eilUlelnen Arbeiten werden durch ein Rechteck gekennzeichnet, in dem die L1inge die Dauer 
der Arbeit darstellt; oft wird die Hohe entsprechend dem Anteil der Einzelkosten an den Gesamtkosten 
gewahlt. 
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3. Der Entwurf 

Hierbei ist nicht auf die schein bar wirtschaftlichste Losung, sondern auf 
die zweckmaBigste, mit Riicksicht auf die Einfachheit der Ausfiihrungen zu achten 1). 

Vereinheitlichung und Vereinfachung der Planausfiihrung und Berechnung 
sind anzustreben. 

4. Leistungsiiberpriifung und N achkalkulation 

Genaue Leistungsaufnahmen sind notig zur lJberpriifung der bei der Kosten
ermittlung angenommenen Arbeitswerte. Durch Zwischenkalkulation sollen etwaige 
Fehlleistungen und deren Ursachen sofort und zwanglaufig festgestellt werden, 
urn rechtzeitig die Verlustquellen beseitigen zu konnen. Die Nachkalkulation dient 
zur Ermittlung verbesserter Werte fiir die Kostenberechnung neuer Anbote. Die 
Leistungsaufnahme erfolgt durch detaillierte Arbeitsberichte entweder in T ages ar b ei t s
berichten oder in den wochentlichen Lohnlisten. In den ersteren ist iiber die 
einzelnen Arbeiten vom Polier so detailliert zu berichten, daB eine Nachrechnung 
moglich ist (z. B. ErdgeschoBmauerwerk: 12 Maurer, 9 Hilfsarbeiter, 2 Lehrlinge 
je 8,5 Stunden Leistung rd. 25 m3). Die Berichterstattung geschieht entweder 
gesondert fiir jede Post des Kostenanschlages oder nach einem Buchungsplan, wo 
jede einzelne Leistung in einem Kontierungsgerippe enthalten und vorteilhaft 
durch die Bezeichnungsweise nach Art der Arbeit gekennzeichnet ist. Z. B. J 8: 
Installation der Mischmaschine, U 7: Bewachung der Baustelle (unproduktive 
Arbeit, daher U), M 10: Kaminmauerwerk, P 3: grober Putz, N 6: Abladen 
von Eisen (Nebenarbeit) usw. 2). 

Die Leistungen miissen nicht so wie der Stundenaufwand taglich aufgenommen 
werden, es geniigt einmal wochentlich. Tagliche lJberpriifung der Polierberichte an 
Hand des Schichtenbuches, in welchem die von jedem Arbeiter geleisteten Stunden 
taglich eingetragen werden, seitens des Bauschreibers ist notig zwecks lJbereinstimmung 
der Gesamtwochenstunden mit denjenigen der Lohnliste. Die Polierberichte sind vom 
Bauleiter zu iiberpriifen. 

Erfolgt die Bauberichterstattung nur in den Wochenlohnlisten, so ist fiir jeden 
Arbeiter in einzelnen, gesonderten Kolonnen die fiir die betreffende Arbeit aufgewendete 
Zeit einzutragen; man erhalt in jeder Zeile als Summe die Wochenarbeitsstunden des 
Arbeiters und in jeder Kolonne die fiir die Arbeit aufgewendeten Stunden. Die Ver
wendung von Vordrucken fiir Arbeitsberichte ist zu empfehlen. 

Der Baustoffverbrauch muB fiir jede Arbeit gesondert festgehalten werden. Die 
wochentlichen Ergebnisse von Arbeitsleistung und Baustoffverbrauch werden gesondert 
je Arbeit in ein Sammelblatt eingetragen, in welchem die Leistungen je Einheit er
rechnet und mit den kalkulierten verglichen werden konnen. 

Leistungsschaubilder veranschaulichen Fehlleistungen und sind besonders an 
der Baustelle zu empfehlen. In einem geregelten Betrieb ist auch auf eine richtig und 
zweckmaBig gefiihrte Baubuchhaltung zu achten. 

Moglichst detaillierte Leistungsiiberpriifungen sind dann wichtig, wenn unter
sucht werden solI, fiir welche Teilarbeit Betriebsverbesserungen besonders an
zustreben sind. 

') :Manohmal stellt sioh eine an sioh zwar teurere, aber einfaohere Ausfiihrung wegen des besseren Bau· 
fortsohrittes vortetlhafter, z. B. Stampfbeton mit weniger Sohalung gegeniiber komplizierter Eisen
betonkonstruktion, trotz der griiBeren WirtsohaftIiohkeit der letzteren . 

• ) Oft wird die Ansioht vertreten; daB derartig detaillierte Beriohterstattung yom Polier nicht verlangt 
werden kann. Es ist aber ohne weiteres miiglich, dessen Interesse fiir die Leistungsnachrechnung zu er
weoken und gewissenhafte und verwendbare Beriohte zu erhalten. 
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Beispiel: Leistungsaufwand je 1 m' Kellermauerwerk. 
(Mittelwert von rd. 1000 m', Dauer der Oberpriifung rd. 5 Wochen; reine Leistungszeiten ohne Prilmie!) 

Maurer 

Ziegelbenetzen .................... . 
Miirtelbereitung .. . . . . . . . . . . . . .. .. 
Miirteltransport .................. . 
Ziegeltransport ................... . 
Anlegen .......... " . ... . . .. .. . .. . .. 0,38 
Mauern ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,31 
Biiokeigeriist .................... . 

Gesamtarbeit .. .. . . . ... .. .• 4,69 2,93 0,61 0,55 0,18 

Man erkennt, daB der Arbeitsaufwand fiir den Ziegeltransport verhiUtnismaBig hoch ist und hierfiir 
eine Betriebsverbesserung anzustreben ware. 

Bei Einfiihrung des wirtschaftlichen Rechnungswesens im Baubetriebe ergibt sich 
oft die Notwendigkeit, neue Arbeitskrafte aufzunehmen. Die hierdurch entstehenden 
Mehrlasten werden durch zwangHiufig herbeigefiihrte Leistungsverbesserungen 
reichlich hereingebracht. . 

Beispiel: Die Bauleitung einer GroBbaustelle wurde in Kenntnis gesetzt, daB in einem Neben
abschnitt, bei dem zwar nur geringe Mauerwerksmengen hergestellt wurden, besonders ungiinstige 
Leistungen erzielt wurden. Es geniigte, auf diesen ungewiihnlichen Leistungsaufwand aufmerksam zu 
machen, urn ohne Betriebsveranderung eine Leistungsverbesserung zu erzielen, die je m' Mauerwerk 
1,5 Maurer- und 1,5 Hilfsarbeiterstunden betrug, wodurch eine monatliohe Ersparnis von 

8 25.6,7.1,5 (1,42 + 1,10) =8 635 
(25 Arbeitstage, 6,7 m' Tagesleistung, 8 1,42 und 8 1,10 damaliger Lohn fiir Maurer und Hilfsarbeiter 
erzielt wurde). Ohne Betriebsstatistik ware die Fehlieistung nicht entdeokt und daher eine Leistungs
verbesEerung nioht erzielt worden. 

E. Betriebsverbesserungen 
1. Verbesserung der menschlichen Arbeitsleistung 

Vereinfach ung der Ar beit s vorgange, Vermeid ung unnotiger B e
wegungen. Durch Zeit-, Bewegungs- und Arbeitsstudien werden die einzelnen Be
wegungen in ihre Elemente zerlegt, hinsichtlich Zeit und ZweckmaBigkeit untersucht 
und nutzlose Bewegungen ausgeschaltet. Nach Moede sind die Bewegungsstudien 
nach Zeit, Kraft und Form durchzufiihren. Die Zeitstudien sollen die Elemente des 
Arbeitsverlaufes zeitlich genau erfassen: in der Kraftanalyse ist besonders auf die sta
tische und dynamische Beanspruchung der Arbeitsmuskulatur zu achten: die Form
analyse bezweckt, die Anzahl der Arbeitsakte auf ein Minimum zu beschranken 1). 

Eine Mehrleistung bedeutet noch nicht eine Rationalisierung im physiologischen 
Sinne. Produktionserhohungen durch vermehrten Einsatz an Arbeitskraft oder durch 
Erhohung der Arbeitsgeschwindigkeit stellt nicht eine Rationalisierung, sondern eine 
Intensivierungder Arbeit dar. Richtiger als die Maximal- sind die Optimalleistungen, 
die entstehen, wenn der Arbeitsvorgang der Eigenart des menschlichen Motors angepaBt 
ist. Fiir die einzelnen Bewegungen ist es daher nicht zweckmaBig, den kiirzesten, 
sondern den bequemsten Weg vorzusehen. 

Auswahl und Anlernung der Arbeitskrafte. Yom Standpunkte einer 
rationellen Bewirtschaftung ist die Auswahl und Einordnung geeigneter Menschen von 
groBter Bedeutung (psychotechnische Rationalisierung). 

In der 8chweiz erfolgt bereits eine planmaLlige Anlernung von Maurern und 8pezialarbeitern. Die 
bisherigen Erfahrungen sind sehr befriedigend. In diesem Zusammenhange waren auch die Lehrgange 
fiir Maurer, Zimmerer u. dgl. der D a tso h (Deutscher AusschuB fiir technische 8chulbildung) zu erwahnen. 

Erhohung des Wirkungsgrades durch Verwendung geeigneter Gerate. 
Aus Abschnitt C. 1. erkennt man, daB es z. B. vorteilliafter ist, an der Kurbel zu drehen, 
als einen Korper direkt zu heben. Man wird daher stets vorziehen, eine Winde zu ver-

') Zeit- und Bewegungsstudien werden in griiBerem Umfang seitens des Deutschen Handwerks
Instituts in Berlin durcbgefiihrt. Die Ergebnisse werden in der Zeitschrift "Die Betriebsfiihrung" ver
iiffentlicht. 
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wenden, und das direkte Hinaufheben von Lasten vermeiden. Durch Verwendung 
geeigneter Gerate kann die Arbeitsleistung wesentlich gesteigert werden. (Das billigste 
Gerat ist nicht immer das zweckmaBigste!) 

2. Ver besserung der Ar bei tsd urchhihrung 
Es ist oft moglich, durch rein betriebliche MaBnahmen Leistungsverbesserungen 

zu erzielen. 
Abb. 4 zeigt als Beispiel hierfiir den Produktionsvorgang und die Kostenzusammenstellung von 

1 m' Sohlenmauerwerk (ohne Unkosten) nach einer Betriebsuntersuchung des Deutschen Handwerks
institutes aus dem Jahre 1928. Die Lagerung der Steine, die so verarbeitet wurden, wie sie vom Bruche 
kamen, erfolgte oberhalb des Baugrubenrandes. Die Steine wurden von Hllfsarbeitern mittels Stein
karren an eine Zwischeniagerstelle gebracht_ Aus der Betriebsbeobachtung ersieht man, daB infoIge 
Zwischeniagerung der Steine die Transportkosten wesentlich verteuert wurden und auch die Maurer 
infolge mangelnder Versorgung mit Baustofien mehrZeit beniitigten. Die Schuld liegt scheinbar in der 
unklaren Betriebsanweisung durch den Polier, der solche schwache Stellen sofort sehen und fUr Abhilfe 
sorgen miiBte. Die vielen Hemmungen hittten sich bei richtiger Arbeitseintellung und Anweisung ver
meiden lassen, wie aus dem Ergebnis nach Betriebsiiberpriifung zu ersehen ist. Es ergibt sich daher 
die Notwendigkeit, Baufiihrer und Poliere auf die Wichtigkeit derartiger Betriebsverbesserungen auf
merksam zu machen. 

Vor dor Betrl bsilbenvaehung 

N8Ch der fletrleb Uberw8chuog 

Abb. 4 
Produktionsvorgang beim Sohlenmauerwerk 

ro~ten COr 
.\unaden und Entleeren ... . :.'It 2,7 
Tran"portkosten .. . . .. . . . . .... ,113 
f'ertigtlllgtlkoaten .......... ... 3,40 
:.'IIaterialkoalen .. . .. . .. . . .... .. 7, \0 

Gesamtkosten .......... 11 t J ,~ l 

lKosten tilr 
Aufio.deo uod F:otleeren ..................... M 2,10 
T"nnspnrtkosteo . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . ... .. ... .. 3,68 
Fertlgungsko~i.co .. ............................. I , 1 
\'ermeldbare Yeriustl.eiten ......... .. .•...... ,. 1,;;9 
:.'IIatcrialkoaten. ... . .. . .. . ... .. .. . .. .. . . . .. . ... .. 7,10 

~l 16,2 

3. Ersatz der Handarbeit durch Maschinenbetrieb 
Vergleich der Leistung bei Handarbeit und Maschinenbetrieb. Ein 

wirtschaftlicher Vergleich zwischen Mensch und Maschine ergibt, daB die 1 PS-Stunde 
entsprechende Arbeit durch Menschenkraft bei einem Stundenlohn von S 1,20 S 14,40 
kostet (12 Hillsarbeiterstunden gemaB Abb. 1) gegenuber den Betriebskosten bei einem 
Elektromotor von 75% Wirkungsgrad von S 0,25 bis 0,30. Das Lastheben durch 
Menscbenkraft nacb Abb. 1 kostet daber ungefabr 50mal soviel wie mit Hille eines 
Elektromotors. 

Yom okonomischen Standpunkt ist es wlinschenswert, die korperliche Arbeit 
des Menscben vollstandig durcb Mascbinenarbeit zu ersetzen; im Baubetriebe kann die 
Verwendung der Mascbine nur' auf Teilarbeiten bescbrankt werden. Die Anscbaffungs-, 
Installations- und Kapitalskosten erhOhen sich gegenuber dem konstanten Betriebe 
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ganz gewaltig, da die verschiedenen Auf· und Abbau· sowie Transportkosten infolge 
wechselnder Verwendung der Maschine sehr in die Waagschale fallen. 

Der wirtschaftliche Verwendungsbereich einer Maschine beginnt gemaJl Abb. 5 erst bei einer be· 
stimmten Jahresleistung. Das Beispiel stellt einen Fall dar, wo dureh Verwendung der Maschine die 
Handarbeit nieht vollstandig ausgeschaltet wird; daher ist die Verminderung der Kosten nieht so be· 
deutend wie beim Lastheben. Der Wert A (einmalige Jahreskosten) ist hierbei zieriilieh groJl (82000). 
Bei Handarbeit betragen die Kosten 8 6,00 je m', bei Masehinenbetrieb 8 2,00 je m'. Der wirtschaft· 
liehe Verwendungsbereieh dieser Maschine beginnt bei einer Jahresleistung von 500 mS. 

800tJS 

7000J 

I 
i 

10S i 
i 
\ 
\ 

~ 
i\j 8S 
t 
~ ,(, IIdl7o'arOElf! 
,9" out---\--..:.:.::.:.:.::.::.:..:::.::.:..:...--
::', 1\ 
~'fS I" '§ 1 .'. 4ibS;;.7, . 
~ : --·-~~1'~:0BO 

2S : 
1 

0~~1~; ______ ~+1~_0._~_~s,_~_~;.+{/,~~~~§~~ 
500 ltl:10 2000 30001713 

Abb. 5. Wirtschaftlicher Vergleich: Handarbeit und Masehinenbetrieb 

Wirtschaftlicher Ver. 
gleich zur Wahl der ge. 
eignetenMaschine.Abb.6 
zeigt den Vergleich ver· 
schiedener Arbeitsverfahren 
beim Lastheben, aufgestellt 
vom Deutschen Handwerks· 
institut,Berlin. Da die Kosten 
fUr Transport, Aufstellen, 
Instandhalten und Abriisten 
sowie die Abschreibung fiir 
jedes einzelne Fordergerat 
verschieden sind, so ergibt 
sich ein wirtschaftlich giin. 
stiger Verwendungsbereich 
fiir die einzelnen Maschinen. 

Die Verwend ungs. 
moglichkeit der Ma. 
schine. Eine Maschine ist 
wirtschaftlich vorteilhaft, 
wenn die auf die Arbeits· 
einheit entfallende Abschrei. 
bung nicht zu groB wird; da. 
her ist zu trachten, universell 

Maschine 

Tages- I kg 
150000 150000 24000 1500 

leistung Anzabl 57692 57692 9250 580 Backsteine 

Erf. Bedienungs· 3 10 4 1 personal 

Erf. Motorleistung 8 3 - -in P8 
Abb. 6. Vergleich der Leistungen belm Vertikaltransport 

arbeitende Maschinen zu wahlen, dip, fiir verschiedene Arbeiten verwendet werden 
konnen. Die Auswahl der zweckmiWigsten Maschinen erfordert besondere Fachkenntnis. 

F. Zweckmailigste Verwendung der Maschinen 
Der EinfluB der Art der Aufstellung und Beschickung von Maschinen auf die Leistung 

soIl an dem Beispiel: Aufstellung einer Mischmaschine von 300 Liter Trommelinhalt 
auf fiinf verschiedene Arten nach Her. Fernau "Ausgewahlte Kapitel iiber die 
Elemente maschineller Baustelleneinrichtung" (Dissertation) gezeigt werden. 
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126 Paul Abeles: Wissenschaftliche Arbeitsverfahren im Bauwesen 

G. Betriebsorganisation 
Bei kleineren Betrieben geniigt es, wenn Kostenermittlung, Entwurf, Baupro

gramm, Baustelleneinrichtung, Bauausfiihrung, Baustoffgebarung, Leistungsauf
nahmen und Uberwachung, Zwischen- und Nachkalkulation planmaJlig durchgefiihrt 
werden. Bei groJleren Betrieben ist jedoch die richtige Organisation besonders wichtig. 
Hierfiir ist die Geschaftsleitung maJlgebend. Letztere hat weniger aus Spezial£ach
leuten zu bestehen, a1s aus organisatorisch veranlagten und reprasentativen Personen, 
die besondere Menschenkenntnisse besitzen, somit in der Lage sind, a1s Mitarbeiter 
fiir die einzelnen Abteilungen geeignete Fachleute auszuwahlen. Bei Einfiihrung wissen
schaftlicher Arbeitsverfahren im Betriebe ist die Errichtung eines besonderen Arbeits
bureaus notig, das die Aufgabe hat, die von den einzelnen Baustellen einlangenden 
Bauberichte zu verarbeiten, Anregungen fiir Betriebsverbesserungen zu erteilen, der 
Geschaftsleitung in allen Fragen beratend zur Seite zu stehen 1) und den Kontakt 
zwischen den einzelnen Abteilungen bzw. Organen herzustellen, um ein harmonisches 
Zusammenarbeiten aller zu ermoglichen. 

Literatur 
Agatz, A.: Organisation und Betriebsfiihrung der Beton-Tiefbaustellen. Berlin: J. Springer. 

1923. - Mayer, M.: Betriebswissenschaft. Berlin: J. Springer. 1926. - Rode, 0.: Der'wirtschaft· 
liche Baubetrieb. Berlin. 1928. - Weiteres Schrifttnm aus dem Gebiete der wissenschaftlichen 
Betriebsfiihrung, der Arbeitsphysiologie und Psychotechnik siehe Abeles, P.: Der Mensch alB Betriebs
glied. Zeitschr. d. Osterr. lng.- u. Arch.-Vereines, 1929; aus dem Gebit;lte des Baumaschinenwesens: 
Abeles, P.: Baumaschinenwesen. Jahrb. f. d. Baugewerbe. Wien. 1931; Garbotz, G.: Betriebskosten 
und Organisation im Baumaschinenwesen. Berlin. 1922; Soeser, M.: Allgemeine Betriebslehre. Berlin: 
J. Springer. 1930. 

') Insbesondere, wenn Verlustquellen bei einzelnen Bauten aufgedeckt werden, was durch das 
Arbeitsbureau sofort zu erfolgen hat, wii,hrend im un'geregelten Betrieb bekanntlich Kosten
iiberschreitungen stete erst dann zutage treten, wenn der Bau bereits beendigt ist. 
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.. Baugerustherstellungen 
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Michna, Hange· und Leitergeriist·Bauanstalt, Wien 
B. Kosten, berechnet auf Grund des Zeitaufwandes von Ing. Rudolf Schmahl und 

Baurat lng. Wilhelm Kempler, Zivilingenieure und Baumeister 
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Schornsteine fur Dampfkesselanlagen und Industrieofen Kessel-

einmauerungen 
Von L. Gussenbauer & Sohn, Wien 
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Von Ing. Karl Fischer, Direktor der Wayss & Freytag A. G. und Meinong, G. m. b. H., 
Teplitz. SchOnau 

Das Betonspritzverfahren - Prellbetonverfahren - Riittelbeton 
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Erd- und Felsarbeiten 
Von Zivilingenieur Dr. lng. Viktor Mautner 

Allgemeines 

Die Bodenarten werden nach dem Widerstand, den sie dem Liisen entgegenstellen, 
bzw. der Schwierigkeit des Ladens auf TransportgefiUle in 3 Erdreich. und 3 Felsklassen 
eingeteilt, und zwar: 

I. Leichter Boden: das sind Bodengattungen, die sich durchaus mit der Schaufel 
bearbeiten lassen, wie Alluvialsand, Humus, Gartenerde, leichter Lehm, feiner Sand 
und Schotter ohne Bindemittel. 

II. Mi ttlerer Boden: das sind Bodengattungen, die sich mit der Schaufel mit 
Zuhilfenahme von Krampen bearbeiten lassen, wie fester Sand, fester Humus, fester 
Lehmboden, Letten, feinkiirniger Schotter mit Bindemittel, Torfmoor. 

III. Schwerer Boden: Hierher gehiiren Bodengattungen mit starkem Zusammen
hang, die sich nur mit Krampen und Spitzhaue bearbeiten lassen, wie schwerer Lehm 
und Ton, Letten, Mergel, grober Schotter, steiniger Sand, loses Geriille. 

IV. Lockerer Felsen: Diese Bodengattungen mlissen mit Spitzhaue, Brecheisen 
und Keilen geliist werden. Hierher gehiiren Triimmergesteine, weicher Sandstein, 
zerkliifteter Kalkstein, kleinbruchiger und verwitterter Schiefer, Ton- und Talgschiefer, 
Iockere Konglomerate. 

V. Mittlerer Felsen: Hierher gehiiren Felsarten, die teilweise mit Spitzhaue, 
Brecheisen und Keilen, teilweise aber auch unter Zuhilfenahme einzelner Sprengschusse 
gelost werden, Gesteine in Banken von mittlerer Machtigkeit, Tonschiefer, Sandstein, 
Kalk, Kreide, feste Konglomerate, verwitterte Mergelsteine. 

VI. Fester Felsen: das sind Felsarten, die nur mit Sprengschussen zu liisen sind, 
wie fester Schiefer, harter Sand- und Kalkstein, Quarz, Hornblende, Granit, Gneis, 
Porphyr, Syenit, Grauwacke, Basalt. 

Tabelle 1. Gewichte verschiedener Bodenarten 

Bodenart 

Humus, locker, trocken oder 

Gewicht 
in kg/m3 

wenig feucht. . . . . . . . . . . . . .. 1300 
Humus, gestampft, trocken 

oder wenig feucht ......... 1700 
Sand, fein und trocken . . . . .. 1400-1700 

feucht ........ 1900--2000 
lehmige Erde, locker, trocken 

oder wenig feucht. . . . . . . . .. 1500 
lehmige Erde, festgestampft.. 1700--2000 
Schotter, trocken . . . . . . . . . . .. 1900--2000 

lehmig . . . . . . . . . . . .. 2000--2200 

Bodenart Gewicht 
in kg/m3 

Ton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1800--2600 
Sandstein . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2200-2500 
Kalkstein .................. 2400--2800 
Granit ..................... 2500--3000 
Mit tel we r t e fur leichten 

Boden ................... 1500 
Mittelwerte fiir mittleren 

Boden ................... 2000 
Mittelwerte fiir schweren 

Boden ................... 2500 

Zur Bestimmung des Raumerfordernisses der Fiirdergerate mllB das 
MaB der Auflockerung der verschiedenen Bodengattungen bekannt sein. 
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Tabelle 2. Anflockernng nnd Ladekoeffizienten 

B odengattung I A uflockerung in Prozent I Ladekoqeffizient 

voriibergehend 1 bleibend 

Sand und Schotter ................ . 
schwerer Lehm .................... . 
l\Ierg.el ............................ . 
fester Ton und leichter Fels ....... . 
festflr Fds ........................ . 

10-20 
20-25 
25-30 
30-35 
35-50 

1-2 
3-5 
6-8 
8-10 

10-15 

A. Die Kosten der Erd- und Felsarbeiten 
Die Kostenberechnung nmfaBt: 
1. Das Losen und Laden auf TransportgefaBe. 
II. Bohr- und Sprengarbeiten. 
III. Transportieren und Kippen. 

1,10-1,20 
1,20-1,25 
1,25-1,30 
1,30-1,35 
1,35-1,50 

Ais Einheit wird stets der Ku bikmeter Boden in gewachsenem Zu
stande angenommen, also nicht im TransportgefaB oder in Deponie 
gemessen. 

Die Kosten setzen sich zusammen aus: 
a) den einmaligen Kosten, und zwar Auslagen fUr Transport und Ruck

transport der Baumaschinen und Gerate zu bzw. von der Baustelle, Montage und 
Demontage derselben. Die Summe der einmaligen Kosten ist auf die Bodenmenge 
zu verteilen; 

b) den dauernden Kosten je m3 Bodenaushub, und zwar: Arbeitslohne, 
die auf dieselben entfallenden Betrage fUr soziale Abgaben (Krankenkassa, Unfall
versicherung, Fursorgeabgabe usw.), die Kosten der Aufsicht, Verbrauchs
materialien, wie Holz, Stahl, Sprengmittel, ferner elektrischer Strom, Kohle, Benzin, 
Putz- und Schmiermittel, Kesselwasser, Reparaturkosten, Abschreibung und Ver
zinsung der Inventarbeschaffungskosten. 

Die Prozentsatze fur die Abschreibung der Anschaffungskosten 
rich ten sich nach der Beschaffenheit und Inanspruchnahme des Inventars und 
konnen fUr Gerate zur Bodengewinnung und Forderung annahernd aus nachstehender 
Zusammenstellung entnommen werden. 

Tabelle 3 

Abschreibung in Prozent des Neu- Reparatur und Instand-
Gegenstand wertes im Betriebsjahr haltung in Prozent des 

112131415161 71819110 
Neuwertes jeBetriebsjahr 

Erdgewinnungsgerate ... 25 20 15 13 10 7 
515 

- - 5-8 
Krane und~ Aufziige ., .. 20 15 12 12 10 8 8 5 5 5 3-5 
Elektromotoren ........ 25 20 15 13 10 7 5 5 - - 2-4 
Benzinmotoren ......... 30 25 20 15 5 5 - - - - 7-14 
Dampflokomotiven ..... 25 20 15 13 10 7 5 5 - - 6-10 
Benzinlokomotiven " ... 30 25 20 15 5 5 - - - - 5-8 
Schienen und Laschen .. 20 15 12 12 10 8 ~I~ 5 5 1-2 
Muldenkipper 3/4 bis 1 m3 30 25 20 10 10 5 - - 5-7 
Kastenkipper 2 bis 4 m3 30 25 20 10 10 5 

515 
- - 6-10 

Kompressoren .......... 25 20 15 13 10 7 -- - 5-8 
PreBluftrohre ........... 30 25 20 15 10 - =I=l=i= 4-6 
Bohrhammer ........... 40 30! 20 10 1- - 12-18 

Bauratgeber, 9. Auf!. 
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c) Allgemeinen Unkosten (Zentralregie), Steuern und Unternehmer
gewinne. 

Die dauernden Kosten sind proportional der Arbeitszeit und Arbeitsleistung. 
Unter Beriicksichtigung der Sonn-, Feier-, Regen- und Frosttage konnen bei Erd
arbeiten im Jahr rund 230 Arbeitstage gerechnet werden. Bei maschineller Arbeit 
kOnlmen noch rund 20 Arbeitstage fiir Maschinenreparaturen usw. in Abzug. 

Fiir die Verzinsung gilt der jeweilige BankzinsfuB. 

I. Kosten fiir das Losen und Laden 

Tabelle 4 enthalt die Kosten bei Handbetrieb fiir das Losen der verschiedenen 
Bodenarten in groBen Baugruben und das Laden von GleishOhe aus in Forder
gefiWe je m3 des in der Baugrube gemessenen Aushubes. Stundenlohn des Hills
arbeiters = H, des Mineurs = Min. 

Kann das Aushubmaterial von oben in die FordergefaBe geworfen werden, 
so verringern sich die Kosten etwas; muB es jedoch aus groBerer Tiefe hinauf 
geladen werden, jedoch immer noch mit einem Wurf, so erhohen sie sich je nach 
Bodenart um 0,1 H bis 0,5 H. 

Die Kosten der Aufsicht werden beriicksichtigt, falls dieselben nicht in die 
arllgemeine Bauregie aufgenommen werden, indem man den Lohnaufwand um 
3 bis 4 % erhOht, wobei angenommen wird, daB 30 bis 40 Arbeiter von einem Auf
seher beaufsichtigt werden. 

Tabelle 4. Kosten fiir Losen und Laden in gro6e Baugruben 

Bodenklasse I v 

Losen von I rn3 gewach- 0,4 HbiSlo,8HbiS 1,2 Hbis 2,5Hbis 1,2 bis 1,6 Min. 5 bis 10 Min. 
senern Boden 0,7 H 1,2 H 2,4H 3,3H 3,3 H bis 4,0 H 6,OH 

Laden auf FordergefaBe 
oder einrnal Werlen 0,40 H I 0,40 H 0,45H 0,50H 0,7 bis 0,8 H 1,0 Hbis 1,5 H 

.Abnutzung und .Ab- I schreibung der Werk-
0,05 H I 0,1 H 0,15 H 0,25 H 0,8H 1,2 Hbis 2,0 H zeuge und GerMe, Schar-

fen, .Anstielen usw. 

Sprengrnittel, Bohrstahl, 
Dynarnit, Zundschnfire, - - - 1,0 H 1,5 H bis 2,0 H 2,5 Hbis5,OH Sprengkapseln, Schrnie-

dekohle usw . 

.Anmerkung: In nassem Boden erhohen sich die Lose- und Ladekosten der 
Bodenklassen I bis III um 15 bis 30%. Vielfach wird hierfurauch ein mittlerer Zuschlag 
von 0,50 H je rns .Aushub gernacht. 

Beim .Aushub aus engen Baugruben und Fundarnentgraben unter 4,00 m Breite 
sind die Lose- und Ladekosten der Tabelle 4 je nach Bodenklasse und .Aushubtiefe 
mit den Koeffizienten der Tabelle 5 zu multiplizieren. Die Kosten der Polzung sind 
hierbei nicht berucksichtigt. 
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Tabelle 5. Vervielfachung der Kosten beirn Losen und Laden in enge Baugruben 

B odenklasse I II III IV V VI 

1. Tiefenschichte bis 2,0 m .. I,4fache 1,3fache 1,3fache 1,3fache 1,3fache 1,2fache 
2. Tiefenschichte2,Obis4,Om 2,Ofache 1,9fache 1,8fache 1,7fache 1,5fache 1,3fache 
3.Tiefenschichte4,Obis6,Om 3,Ofache 2,4fache 2,3fache 2,lfache 1,8fache 1,5fache 

Anmerkung: fiber die Erhohuilg der Kosten in nassem Boden siehe die An· 
merkung zu Tabelle 4. 

Die Kosten fiir Abniitzung und Abschreibung der Werkzeuge wie in 
Tabelle 4. Die Kosten fiir Sprengmittel erhohen sich fiir Bodengattung V und VI 
in der 2. und 3. Tiefenschichte in engen Baugruben um rund 40 bis 80% 
gegeniiber den Werten der Tabelle 4. 

II. Kosten fur Bohr- und Sprengarbeiten 

Fiir die Losung der Bodenklassen V und VI konnen die iiblichen Hand
werkzeuge, wie Schaufeln, Krampen, Brechstangen und K(;lile usw., allein nicht 
mehr zweckmaBig verwendet werden und miissen daher Sprengstoffe angewendet 
werden. 

Die aus vorstehenden Tabellenwerten ermittelten Kosten stellen fiir die Klassen 
V und VI nur annahernde Mittelwerte dar. Fiir umfangreichere Arbeiten miissen 
daher die Kosten der Felsarbeiten auf Grund detaillierter Analysen der einzelnen 
Arbeitsvorgange bestimmt werden. 

Das Losen von Felsmassen setzt sich aus folgenden Arbeitsleistungen 
zusammen: Bohren von Lochern, Laden derselben mit Sprengstoff, Ziinden und 
Nacharbeiten; der Arbeitsvorgang ist also ein verschiedener von dem bei den Boden
klassen I bis IV. Die iibrigen Teilarbeiten sind die gleichen wie bei den Erd
arbeiten und gel ten auch hier die analogen Daten. 

Die Felsgesteine teilt man beziiglich ihrer Sprengbarkeit entsprechend den 
Bodenklassen V und VI in leicht, schwer und sehr schwer schieBbaren 
Felsen ein. 

1m Felsgestein muB das vorgesehene Ausbruchprofil, das sich nie vollstandig 
genau einhalten laBt, mit einem Mehrausbruch berechnet werden, der in ge
schlossenen Banken mit rund 10 cm, in zerkliiftetem Gestein mit rund 15 bis 25 cm 
anzunehmen ist. Die VolumsvergroBerung beim Losen ist aus Tabelle 2 zu ent
nehmen. 

Herstellung der BobrlOcher 

Sie erfolgt mit Hand- oder Maschinenbohrung. 

1. Handbohrung. Die Handbohrer haben meiBelartige, schwach gekriimmte 
Schneiden aus sehr hartem, zahem Stahl mit einem Schneidewinkel von 70 bis 1100; 
bei festem Gestein ist ein grOBerer, bei mildem ein kleinerer Winkel zu wahlen; der 
18 bis 40 mm starke Schaft ist vier- oder achtkantig. 

Zur Verwendung kommen: Schlagbohrer oder StoBbohrer. 
9* 
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Der Schlagbohrer wird von einem M!l>nn gefiihrt und gedreht, von einem anderen 
mit Schlegel eingetrieben. Sto.Bbohrer sind Mei.Belbohrer von gro.Ber Lange, 1,50 bis 
3,00 m, daher von gro.Bem Gewicht, die in die Hohe gehoben, gedreht und fallen ge
lassen werden, ohne Verwendung eines Schlegels. Sie" werden fast nur fiir fallen de Locher 
angewendet. Fiir mehr in horizontaler Richtung oder nach oben zu treibende Bohrlocher 
werden Schlagbohrer verwendet. Um das zu friihe Herausschleudern des Besatzes zu ver
hindern, legt man das Bohrloch geneigt zur Richtung des kleinsten Widerstandes. Bei 
Schwarzpulver rund 45°, bei Dynamit kleiner, bei guter Verdammung bis zu 0°. 

Zweckma.Bigste Anordnung und Tief.e der Bohrlocher. Diese sind nicht 
nur von der Gesteinsart, sondern auch von deren Lagerung und Verspannung abhangig. 
Sie lassen sich nur auf Grund von Erfahrungen und Versuchen richtig wahlen. Die 
folgenden Angaben stellen daher nur mittlere Erfahrungswerte dar: 

Beim Sprengen an Wanden werden die Bohrlocher parallel zu deren Ansichts
flache angeordnet. Bei einer Bohrlochtiefe "t" wird in diesem Fall die Entfernung 

Anordnung 
der Bohrlocher 

be! Stollenvortrieb 

des Bohr~oches von der Wandflache (Vorgabe) % t bis 1 t sein, die 
Entfernung zwischen den Bohrlochern 1 % t bis 1 72 t. 

Beim Stollen vortrie b werden zunachst 2 bis 4 Bohrlocher 
in Stollenmitte angeordnet, um einen die Gesteinsverspannung 
verringernden Einbruch herbeizufiihren; um diese herum werden 
dann weitere Bohrlocher seitlich, sowie am First vorgetrieben 
lind schlie.Blich die vierte Gruppe an der Sohle. Bei einem 
Stollenquerschnitt von 4 bis 5 mB wird sich demnach die 
Verteilung der Bohrloeher gema.B Abbildung ergeben. Tiefe 
der Bohrloeher bei Handbohrung an offenen Wanden 80 bis 
120 em, im Stollen 60 bis 90 em; bei masehineller Bohrung 
120 bis 150 em. Zu beriieksiehtigen bei der Bereehnung der 
erforderlichen Bohrlochlangen sind die aullerhalb des Wirkungs. 

bereiches stehenbleibenden unteren Enden (Pfeifen), die rund 1/10 der ganzen Bohr
lochtiefe betragen. 

Bei Handbohrung und Verwendung von PulverIadung ist die Weite der Bohr
locher: am oberen Ende im Durchschnitt dcm=2,34+0,02tcm, annahernd 1/20 der 
Bohrlochtiefe; bei Dynamitladung sind die Bohrlochdurehmesser um 20 bis 25% kleiner. 

Tabelle 6. RichtIinien fUr die Bemessung der Bohrlochweiten 

Bohrlochweite bei 

Handbohrung 

bei einer Bohrloch- I im Mittel in mm bei 
tiefe in em Pulver D ·t ynam1 

30-50 
50-80 
80-120 

30 
40 
55 

23 
30 
40 

Pre.Bl uft b 0 hru ng 

bei einer BOhrIOCh-l· M·tt 1 ·n mm tiefe in cm 1m 1 e 1 

50 
100 
200 
300 

28 
30 
32 
34 

Bei Handarbeit konnen in einer Arbeitsstunde gebohrt werden: 
In leicht schieBbarem Gestein ................... 180 bis 120 cm3 

In schwer schieBbarem Gestein.................. 180" 60" 
In sehr schwer schieBbarem Gestein. . . . . . . . . . . . .. 50" 30" 
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Tabelle 7. Anniihernde Kosten bei Handarbeit je 1 Lfrn Bohrlochtiefe 

Kosten fiir 

Verbrauch Bohrerscharfen, 

Loch· an Bohr· SchweiBen, Trans· 
Fels· weite d Mineur· stahl in kg portieren der Anmerkung 

klasse stunden1) Bohrer zur in mm je m Bohr· Schmiede und I 

loch zuriick je m 

I 
Bohrloch 

20 2-3 Sch = Schmiedestunde 
-+" 
,.<:I 30 3-4,5 0,05-0,10 0,10 Seh + 0,20 H H = Hilfsarbeiter· 
0 stunde ..... 40 4,5-6,0 Cl - i::I 50 6,0-8,0 Schmiedekohlever brauch ..... 

Cl je 1 Lfm Bohrloeh -- -+" 
rJ1 durchsehnittlich Cl 

... CJ 20 6,0-8,0 0,2 kg Cl 30 8-10 
~ 

rn 0,10-0,20 0,15 Seh + 0,40 H 1) Die kIeineren Werte Cl 40 10-12 ... gelten fiir senkrecht abo 0 ~ 
50 12-15 rn ,.Q warts geschlageneLocher, c::, -- Cl die groBeren fiir auf· ... ;a Cl 20 10-12 warts gerichtete Locher. 

~ 
Q 
rn 30 12-15 Bei Bohrungen in Stollen 

Q 
40 15-20 0,20-0,30 0,20 Sch + 0,60 H oder tiefen, engen Bau· rn 

... 50 20-25 gruben erh6hen sich die ,.<:I 
Cl Werte um etwa 30% rn 

2. Maschinelle Bohrung. Die hohen Kosten der maschinellen Anlagen lassen 
dies en Arbeitsvorgang nur bei hohen Lohnen, bei Losung groBer Massen (Steinbriiche, 
lange Stollen und Tunnels), bzw. wenn ein rascher Arbeitsfortschritt notwendig ist oder 
wenn billige Kraftquellen zur Verfiigung stehen, wirtschaftlich erscheinen. 

Reute kommen hauptsachlich PreBluftanlagen zur Anwendung (Systeme Demag, 
Flottmann und Ingersoll·Rand). 

Eine maschinelle Einrichtung setzt sich zusammen aus: 

der PreBluftanlage, bestehend aus dem Kompressor samt Windkessel, KiihI· 
wasserpumpe und der Antriebsmaschine (Elektromotor, Benzin.oder Roholmotor oder 
Dampflokomobile) ; 

der PreBl uftlei tung; 
den Bohrhammern samt PreBluftschlauchen; 
den Stahlbohrern. 

Das Erfordernis an PreBluft und somit die Type der Kompressoranlage richtet 
sich nach Anzahl und GroBe der zu betreibenden Bohrhammer. Die Zahl der Hammer 
ist wieder bedingt durch die taglich zu losende Gesteinsmenge bzw. die notwendige 
Bohrlochlange je mS Gestein, wobei zu beriicksichtigen iat, wieviel Bohrhammer gleich. 
zeitig unter den jeweiligen ortlichen Verhaltnissen arbeiten konnen. 

Das Erfordernis an angesaugter Luft betragt fiir Bohrhiimmer, wie sie bei Fels· 
arbeiten Verwendung finden, bei rund 6 at Uberdruck durchschnittlich 1,20 bis 1,40 mS 

je Minute. 
Es werden heute hauptsachlich zweistufige Kompressoren und Rotationskom· 

pressoren verwendet. Letztere haben den Vorteil geringen Raumbedarfes und rlihigen 
Ganges. 
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Tabelle 8. Einzylinder zweistufige Verbund-Kompressoren (Demag) 

Bauart EVL 

Normal-Saugleistung in m3 je 
Minute .................... . 

Umdrehungszahl in der Minute 
Kraftbedarf an der Kom

pressorwelle in PS effektiv 
bei 6 at Uberdruck ....... . 
bei 7 at Uberdruck ....... . 

Kiihlwafiserverbrauchje Minu te 
in Litern .................. . 

Druckleituug, lichter Durch-
messer in mm ............ . 

Gewicht inklusive Schwungrad 
in Tonnen ................. . 

3,0 
245 

20 
21 

12 

60 

1,1 

4,5 
212 

30 
32 

18 

60 

1,4 

6,5 
200 

46 
49 

26 

70 

2 

9 
165 

60 
63 

36 

90 

3,4 

5 

14 
175 

91 
97 

56 

100 

4,1 

Anmerkung 

Die Antriebsmotoren 
sind mit einer Mehr
leistung von 6% 
gegeuiiber dem ange
gebenen Kraftbedarf 

vorzusehen 

Bemerkungen: Kosten fiir Abschreibung und Reparatur siehe Tabelle 3. 

Fur das Aufstellen, Reinigen und Abtragen des Kompressors durch. 
schnittlich: 130 Sch + 50 H. 

Fur Fundamente etwa 2,5 m3 Beton. 

Kompressorhutte etwa 15 m 2 Flache. 

Fur die Wartung des Kompressors 1 Schlosser; Stromverbrauch nach Tabelle 8, 
01 etwa 0,6 kg je Betriebsstunde. 

Fiir das Verlegen und Abtragen der PreBluftleitung 0,5 bis 1,0 Sch. 

Bohr hammer fiir Bohrlochtiefen bis 1,50 m . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gewicht 12 kg 
Hochleistungsbohrhammer fur Bohrlochtiefen bis 3,00 m ,,20 " 

Abschreibung und Reparatur nach Tabelle 3. 

Die Lebensdauer eines 15 m langen PreBluftschlauches kann man mit 
einem Jahr annehmen. 

Die Leistung eines Bohrhammers ohne Berucksichtigung der Pausen fiir Laden, 
Sprengen, Abraumen usw. kann in den einzelnen Felsklassen schatzungsweise 
angenommen werden bei: 

leicht schieBbarem Gestein mit ................ 4 bis 5 Lfm je 1 Stunde 
schwer schieBbarem Gestein mit ............... 2" 3 " ,,1 " 
sehr schwer schieBbarem Gestein mit .......... 0,50 " 1,0 " ,,1 " 
bei normalen Bohrlochlangen bis 1,50 m und 28 bis 50 mm Durchmesser. 

Die Gesamtdauer vorerwahnter Betriebspausen kann im Einzelfall ziemlich 
genau bestimmt werden und dementsprechend ist die stundliche Leistung der 
Bohrhammer zu reduzieren. Naherungsweise kann angenommen werden, daB 
sich durch Pausen die Leistungen der Bohrhammer auf 70 bis 80% obiger Werte 
ermaBigen. 
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Tabelle 9. Angeniiherte erforderliche Bohrlochliingen in Metern fUr das 
Sprengen von 1 rn3 Gestein1) 
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Gegenstand 
Leicht sChiellbaresl SChwerschiellbaresl Sehr schwer schiell-

Gestein Gestein bares Gestein 

Offene Wand .............. . 
Grolle Baugrube, Stollen-

ausweitung .............. . 
Enge Baugrube, Schlitze und 

Kanale .................. . 
Stollen und flache Graben .. 
Einzelne Felsstiicke ........ . 

Laden mit Sprengstoffen. 
a) Sprengstoffe: 

0,4 

0,8 

1,5 
3,0 

m 

0,5 

1,0 

2,0 
4,0 
0,4 

0,7 

1,5 

3,0 
6,0 
0,5 

a) Langsam explodierende (minder sprengkraftige) Sprengstoffe; zu diesen 
gehoren: 

Schwarzpulver, bestehend aus: 64% Kalisalpeter, 16% Schwefel, 20% Kohle; 
Sprengsalpeter, bestehend aus: 75% Natronsalpeter, 10% Schwefel, 15% 

Kohle; 
Petroklasit, bestehend aus: 69% Natronsalpeter, 5% Kalisalpeter, 10% Schwefel, 

15% Steinkohlenpech, 1% Kaliumbichromat. 
Anwendung hauptsachlich in Steinbriichen und iiberall dort, wo es sich darum 

handelt, grolle BlOcke fUr Herstellung von Bausteinen zu gewinnen. 

fJ) Brisante (sehr sprengkriiftige) Sprengstoffe. Am haufigsten kommen zur 
Anwendung: Dynamit II (Preis 1929: S 4,50 je kg ab Fabrik), bestehend aus: 44 bis 
54% Nytroglyzerin, 1 bis 2,5% Kollodiumwolle, Rest: Zumischungspulver (haupt
sachlich Natronsalpeter), Caput mortuum. 

Verwendung bei leichtschiellbarem und wenig verspanntem Gestein, Ausweiten 
von Stollen usw. 

Dynamit I (Preis 1929: S 4,80 je kg ab Fabrik), bestehend aus: 62 bis 67% Nitro
glyzerin, Ibis 3% Kollodiumwolle, Rest: Zumischungspulver (hauptsachlich Natron
salpeter), Caput mortuum. 

Verwendung bei schwer schieBbarem und stark verspanntem Gestein. 
Dynamit ist gegen Feuchtigkeit, Stolle und Schliige wenig empfindlich. Tem

peraturen unter + 80° C haben darauf keinen Einflull, bei Erhitzung iiber + 180° C 
erfolgt Explosion, bei Temperaturen unter + 8° C erstarrt es. 

Sprenggelatine (Preis 1929: S 6,30abFabrik), bestehend aus: 94% Nytroglyzerin, 
6% Kollodiumwolle. Sie besitzt die grtiBte Sprengwirkung, ist wegen ihrer groBen 
Widerstandsfahigkeit gegen Feuchtigkeit zu Sprengungen unter Wasser besonders 
geeignet. 

y) Sicherheitssprengstoffe: 
Ammonit I (Nitrodynamon) (Preis 1929: S. 3,90 abFabrik), bestehend aus: 79 bis 

82% Ammonsalpeter, 3,50 bis 4% Nitroglyzerin und Kollodiumwolle, II,50 bis 14% 
Trinitrotoluol, Rest: Zumischungspulver. 

Ammonit II (Dynamon I) (Preis 1929: S 3,80 ab Fabrik), bestehend aus: 80 bis 
85% Ammonsalpeter, 15 bis 18% Trinitrotoluol, Rest: Zumischungspulver. 

') Nach Dr. lng. Hugo Ritter: Kostenberechnung im lngenieurbau. 2. Auflage. Berlin: Julius 
Springer. 1929. 
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Die Sicherheitssprengstoffe sind gegen Stoll, Schlag und Frost unempfindlich 
und nur durch Explosion besonders sprengkraftiger Stoffe zur Detonation zu bringen. 
Gefahrlose Beforderung; daher zum Stiick- und Eilguttransport zugelassen. 

Die Ladetiefe der Bohrlocher betragt 0,30 bis 0,40 der Bohrloch
tiefe. Die einzelnen Sprengstoffpatronen werden in das Bohrloch eingeschoben und 
mit einem holzernen Ladestock fest zusammengedriickt, so dall die Papierhiilse reillt 
und der Sprengstoff dicht an die Bohrlochwande angeprellt wird. Eine der Bohrloch
lange entsprechende Ziindschnur wird, mit der Ziindkapsel versehen, in eine Patrone 
eingedriickt. Diese Ziindpatrone wird in das Bohrloch eingeschoben, bis sie auf der 
Ladung aufsitzt. Auf die Ziindpatrone kommt bis zur halben Bohrlochtiefe der lose 
Besatz (Bohrmehl oder feiner Sand) und endlich der feste Besatz (festgeprellter Lehm 
oder Ton). Bei Pulverladung ist der Vorgang ein ganz ahnlicher, nur wird das Pulver 
lose eingeschiittet und nicht in Patronen eingebracht. 

Der Sprengstof£bedarf fiir das Sprengen von 1m3 Fels kann aus der er
forderIichen Anzahl und Tiefe der BohrlOcher, der Ladetiefe und dem Gewicht 
von I m' Sprengladung bestimmt werden. 

Tabelle 10. Sprengstoffbedarf in Kilograrnrn je 1 rn3 Fels (Erfahrungswerte1) 

leicht I schwer I sehr schwer 
Gegenstand Anmerkung 

schiellbares Gestein 

Offene Wand ............. 0,2 0,3 0,5 Die Werte setzen die Grolle Baugrube, Stollen- richtige Wa.hl des fiir die ausweitung .............. 0,4 0,6 1,0 Sprengung der betreffen-Enge Baugr~be, Schlitze 
2,0 den Felsart geeigneten und Kanii.le ............. 0,8 1,2 Sprengstoffes voraus Stollen und flache Graben .. 1,5 2,5 4,0 

Einzelne Felsstiicke ....... - 0,2 0,4 

b) Sprengkapseln und Ziindschniire: 
Sprengkapseln. Sie bestehen aus zylindrischen HiilseJ;l aus Kupferblech, gefiillt 

mit einer Mischung aus Knallquecksilber und chlorsaurem Kali. 
Fiir Dynamit: Sprengkapseln Nr. III und VI (Preis 1929: je 100 Stiick S 5,50). 
Fiir Sicherheitssprengstoffe: Nr. VII (sehr stark) (Preis 1929: je 100 Stiick 

S 6,50). 
Fiir jedes Bohrloch ist gewohnlich eine Kapsel erforderlich, mit Riicksicht auf 

"Versager" Mnnen je Bohrloch 1,2 bis 1,50 Stiick Sprengkapseln gerechnet werden. 
Zilndschniire. Sie bestehen aus einer Pulverseele aus feinem Pulver, die mit 

Baumwollfaden umsponnen ist und zum Schutze gegen Feuchtigkeit geteert und gefettet 
wird. 

Zeitziindschn iire mit einer Brennlange von 50 bis 80 cm in der Minute 
(Preis 1929: S 0,80 je 8 m langen Ring). 

Detonierende (fulminante) Ziindschniire, als Ersatz fiir elektrische Ziindung, 
Brennlange von 5000 min der Minute (Preis 1929: S 0,75 je m'). Fiir jedes Bohrloch 
durchschnittlich 1,20 bis 1,50 m Ziindschnur erforderlich. 

Die Kosten filr Kapseln und Ziindschniire betragen annahernd 8 bis 15% 
der Sprengstoffkosten. Bei grollen Ladungen sind sie kleiner, bei vielen, kurzen Bohr
lOchern groller. 

Nacharbeiten. Die Sprengtriimmer miissen teilweise mit Brechstangen von 
der Felswand gelost, haufig auch zerkleinert werden, urn auf die Transportgerate ge
laden werden zu konnen. 

') Dr. lng. H. Ritter: Kostenberecbnung im lngenieurbau, siebe Anmerkung S. 135. 
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Fur diese Nebenarbeiten sind je 1 m3 Fels noch naherungsweise 1,0 bis 1,5 H zu 
rechnen. 

Konnen die 8prengstucke nicht direkt in die Transportgerate geladen werden, so 
sind fur je 2 m Wurfweite nochmals 1,0 bis 1,5 H je m 3 Fels zuzurechnen. 

Die reinen Ladekosten sind aus Tabelle 4 (S. 130) zu entnehmen. 

Beispiel: Rechnungsvorgang bei einer Preisermittlung von Felsarbeiten bei An
wendung maschineller Bohrung. 

Von einer offenen Wand sind rund 20000 m3 Kalkstein in einschichtigem Betrieb 
zu losen und auf FordergefaBe zu verladen. 

StundenlOhne: Hilisarbeiter H = 1,25 8 
Mineur M;= 1,60 S 

Maschinist M.= S 1,80 
Schlosser Sch = S 1,70, 

Verwendet: Kompressor "Demag EVL 25" mit 4 Bohrhammern je 1,50 m3 

angesaugte Luft je Minute und 12 kg Gewicht. 
Je m3 gewachsener Fels erfordert nach Tabelle 9 eine Bohrlange 0,50 m; daher 

fUr 20000 m3 : 10000 m Bohrlange. 
Leistung eines Bohrhammers in schwer schieBbarem Gestein (S. 134) je Stunde 

75% von 2,50=rund 2,00 m. Daher Leistung von 4 Bohrhammern in 8stundiger Schicht 
64 m Bohrlange. 

Je Tag konnen also 128 m3 gelOst werden; fur 20000 m3 sind daher erforderlich 
156 Arbeitstage, das sind rund 6% Monate, einschlieBlich der Vorbereitungsarbeiten 
7 Monate. 

Kosten der Pref3luftanlage 

1. Abschreibung und Reparaturen (nach Tabelle 3). 

Neuwert in S Abschr.1 Rep. I zus. fur 7 
Gegenstand Menge ~fonate 

einzcln I zus. in % je Monat I % % 

Kompressor E VL 25 .... 1 Stuck 8300 I 8300 2 0,5 2,5 17,5 
Elektromotor 48 PS .... 1 

" 
3500 3500 2 0,3 2,3 16,1 

Prefiluftrohre 2,5 Zoll .. 200m' 15,80 1160 2% 0,5 3,0 21 
Prefiluftschlauche ...... 60m 6,00 360 8 0,3 8,3 58,0 
Bohrhammer mit Reserve 6 Stuck 300 1800 3 1 4,0 28 
Bohrscharfmaschine .... 1 

" 
6000 6000 2 0,3 2,3 16,1 

Abschreibung und Reparatur zusammen ....... S 3940,-

2. Kompressorhutte 
Betonfundament 

15, m2 je S 25,-= 8 375,-
2,5 m3 je 8 40,-=8 100,-

3. Aufstellen und Abtragen des Kompressors 
130 8ch je 8 1,70= S 221,-

50 H je S 1,25= S 63,-

4. Verlegen und Wiederabtragen der PreBluftleitung 
200 m' je 0,80 8ch a 8 1,70= 8 272,-

Abschreibung, Reparatur und Installation zusammen = 

(Zu diesen Kosten kommen jeweils noch die Kosten fUr Fracht, 
Zu- und Abfuhr des Inventars) 

S 475,-

S 284,-

8 272,

S 4971,-

Zus. 
in S 

1453 
564 
244 
209 
504 
966 
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. 4971 
a) Kosten der PreJlluftanlage Je mS gewachsenen Fels 20000 

b) Betriebskosten des Kompressors je 8stiindige 8chicht: 
I Kompressorwarter 8 8tunden je 8 1,80= 
Elektrischer 8trom 48 P8 x 8 8t. = 

384 PS=282 kW je 8 0,20= 
01 5kg je 8 2,-= 

S 14,40 

8 56,40 
8 10,00 

Zusammen = 8 80,80 

S 0,25 

. . 80,80 
Betnebskosten des Kompressors J e m3 gewachsenen Fels 128 rn3 S 0,63 

c) Kosten fiir Herstellung der Bohrlocher, 8prengen und Laden 
in TransportgefaBe je 8chicht: 4 Bohrhammer je 2 Mineure je 
8 8tunden = 64 Mineurstunden. 

Tagesleistung wie oben angeflihrt 64 m Bohrlochlange; daher je 
m Bohrloch I Mineurstnnde. 

Auf je m3 gewachsenen Fels entfalIen: 
Lohn: Bohrlochlange 0,50 m (nach Tab. 9) je eine I M,= 8 0,80 

Bohrerscharfen (nach Tab. 7) 0,50 m (0,15 8ch+O,40 H)= S 0,38 
Nacharbeiten (8. 137) 1,0 H = S 1,25 
Laden auf Transportge£aBe (Tab. 4) 0,8 H = S 1,00 

Material: 0,3 kg Dynamit (Tab. 10) je 8 4,80= S 1,44 
0,5 m·O,2 kg=O,1O kg Bohrstahl (Tab. 7) je S 2,40= 8 0,24 
0,5m·O,2kg=O.1 kg Schmiedekohle (Tab. 7) je S 0,16= S 0,02 
0,5 m ·1,20 m Ziindschniire (nach S. 136) je S 0,10 = S 0,06 
0,5 m·l ¥2 Kapseln (nach S. 136) je S 0,06 = S 0,05 

Kosten fiir Herstellen der Bohrlocher, Sprengen und Laden in 
TransportgefaBe, zusammen = S 5,24 
Zusammen je m3 gewachsenen Fels S 6,12 

III. Kosten lfir das .. Transportieren und Kippen 
Die Wahl der Forderart ist abhangig von der Masse des zu forderndenMaterials, der 

Forderweite und der fiir die Durchfiihrungder Forderung zur Verfiigung stehendenZeit. 
1. Einfaches Werfen mit Schaufel. 
Bereits geloster Boden kann mit einem Schaufelwurf bis zu 3 m Weite oder 

1,50 m Hohe gefordert werden: 
Arbeitsaufwand fiir gelosten Boden je 1 rns 

Bodenart . . . I II III IV bis VI 
Lohn ....... 0,7 H 1,0 H 1,4 H 1,8 H 

Fiir jeden Meter groBere Wurfweite ein Zuschlag von 0,40 H. 
Fiir jeden Meter Wurfhohe ein Zuschlag von 0,20 H. 
Bei Verrechnung in gewachsenem Zustand ist noch mit dern betreffenden 

Ladekoeffizienten q (Tabelle 2) zu rnultiplizieren. 
2. Schubkarrentransport. 
GroBte zweckrnaBige Forderlange x auf horizontaler Bahn 

bei Fordermengen iiber 2000 m3 •• x = 50 m 
" " ,,1000 rn3 •• x= 100 m 

GroBere Forderlangen nur bei ganz geringen Fordermengen vorteilhaft. Lade
raum eines holzernen oder eisernen Schubkarrens 

._ I b· 1 3· M·tt 1 . _ 1 3 
i - 12 IS 20 m , 1m 1 e im - 16 m . 
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Die Geschwindigkeit, mit der ein Arbeiter einen Schubkarren auf hOlzerner, hori. 
zontaler Bahn bewegt, betragt: v = 45 bis 60 m, im Mittel v = 50 m je 1 Minute. 

Aufenthalt fUr jede Hin- und Riickfahrt an der Lade- und Kippstelle: 
tl = 1,0 bis 2,0 Minuten, im Mittel tl = 1,5 Minuten. 

Zahl der Doppel£ahrten eines Arbeiters je 1 Stunde auf horizontaler Bahn: 
60· v 

f., = 2 x + tl . v' 
.. 3000 1500 
1m Mittel: f" = 2 x+75 = x+37,5 (1) 

Zahl der Doppelfahrten je 8stiindigen Arbeitstag im Mittel 
12000 

~=x+~5 00 
Stiindliche Fordermenge eines Arbeiters in m3 fUr im =1/16 m3 : 

. 1500 93·75 
m,,=f,,'~"'= 16(x+37,5) (x+37,5) (3) 

oder mit Riicksicht auf die Auflockerung: 

mg.,= m" (iiber q siehe Tabelle 2). 
q 

Tagliche Fordermenge aus m,=j"im: 
750 

und fiir eine Auflockerung "q": 

(4) 

mg, =m,- 2. (4') 
q 

Arbeiterzahl fUr eine tagliche Fordermenge von M, in m3 : 

N= M, = M,(x+37,5) 
m, 750 

und mit Riicksicht auf verschiedene Nebenarbeiten (5% Zuschlag) und die Auf· 
lockerung "q": 

N = 105 M, (x + 37,5) . 
, 750 q (5) 

1st K, die Menge gewachsenen Bodens in mS, die ein Arbeiter in einem Tag 
(8 Stunden) losen und laden kann, so sind fiir das Losen und Laden von M, mS 

je Tag notwendig: 

N. = ~: Arbeiter. 

Arbeiterzahl zum Losen, Laden und Fordern: 

N = 1 05. (M,.q'(X+37,5) + M,) 
I, 750 X, (6) 

Zum Fordern miissen ebensoviele Schubkarren wie zum Losen und Laden 
vorhanden sein. Gesamtzahl der erforderlichen Schubkarren fUr M, m3 

im Tag: 
N = 1 05 . 2· M,(x+37,5) q 
K, 750 (7) 

Die Kosten fUr Schubkarrentransport setzen sich zusammen aus: a) dem 
Arbeitslohn, b) den Geratekosten (Schubkarren und Karrbahn). 
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a) Arbeitslohn: 
FUr einen Stundenlohn H des HiIfsarbeiters ergibt sich der Arbeitslohn fur 

die Forderung von 1m3 gelostem Boden auf horizontaler Bahn aus (I) mit: 

Kf=~ = H (X + 37,5) (8) 
fBI' im 1500 im 

und auf I mS gewachsenen Boden bezogen: 
Kf= (x+37,5)H.q (a+bx)q·H (8a) 

1500 im 

Forderkosten "Kl = (a + b x) q . H = Z . H je m3 Boden 

Schubkarrenladeraurn i 
1/20 1/18 1/16 1/14 1/12 1/10 in rnB 

a 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 
b 0,0135 0,0120 0,0107 0,0094 0,0080 0,0067 

Fiir Schubkarren vom mittleren Laderaum (im = 1/16 mS) sind in Tabelle II 
die Werte Z = (0,40+0,0107 x) q fUr verschiedene Forderweiten x und Ladekoeffi
zienten q zusammengestellt. 

Tabelle II. Z-Werte fill' Schubkarrentransport 

Forderweite in rn I q = 1,0 I q = 1,10 I q = 1,20 I q = 1,30 I q = 1,40 I q = 1,50 

X= 10 0,51 0,56 0,61 0,66 0,71 0,77 
15 0,56 0,62 0,67 0,73 0,78 0,84 
20 0,61 0,67 0,73 0,79 0,85 0,92 
25 0,67 0,74 0,80 0,87 0,94 1,01 
30 0,72 0,79 0,86 0,94 1,01 1,08 
35 0,78 0,86 0,94 1,01 1,09 1,17 
40 0,83 0,91 1,00 1,08 1,16 1,25 
45 0,88 0,97 1,06 1,14 1,23 1,32 
50 0,94 1,03 1,13 1,22 1,32 1,41 
55 0,99 1,09 1,19 1,29 1,39 1,49 
60 1,04 1,14- 1,25 1,35 1,46 1,56 
65 1,10 1,21 1,32 1,43 1,54 1,65 
70 1,15 1,27 1,38 1,50 1,61 1,73 
75 1,20 1,32 1,44 1,56 1,68 1,80 
80 1,26 1,39 1,51 1,64 1,76 1,89 
85 1,31 1,44 1,57 1,70 1,83 1,97 
90 1,36 1,50 1,63 1,77 1,90 2,04 
95 1,42 1,56 1,70 1,85 1,99 2,13 

100 1,47 1,62 1,76 1,91 2,06 2,21 
105 1,52 1,67 ·1,82 1,98 2,13 2,28 
llO 1,58 1,74 1,90 2,05 2,21 2,37 
ll5 1,63 1,79 1,96 2,12 2,28 2,45 
120 1,68 1,85 2,02 2,18 2,35 2,52 
140 1,90 2,09 2,28 2,47 2,66 2,85 
160 2,11 2,32 2,53 2,74 2,95 3,17 

Steigungen bis 4% verteuern die Forderkosten nicht, bei groBeren 
Steigungen muB fur je 1m Hohenunterschied ein Weg von 12 m 
zugerechnet werden. 

b) Geratekosten: 
Schubkarren: Die Verwendungsdauer eines holzernen Schubkarrens ist 

mit hOchstens einem halben Jahr, also mit rund 100 Arbeitstagen anzunehmen. 
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Sind 8 (in Schilling) die Anschaffungskosten eines neuen Schubkarrens (einschlieBlich 
Reserverader), so stellen sich die auf 1 Arbeitsstunde entfallenden Kosten auf: 

S -100 . 
100x8 = 0,125·8 (Ill Groschen) 

oder fiir den Transport von 1 m3 gewachsenem Boden auf die Forderlange von 
x Meter: 

Ks = 0,1258· (x ~:~~~) . q (9) 

und fiir einen mittleren Laderaum im: 
Ks = 0,1258' (0,40 + 0 . 0107 x) q = O' 1258· Z (in Groschen). (10) 

Transportbahn. Die Karrbahn besteht gewohnlich aus 2zolligen, mit Band
eisen beschlagenen Pfosten; ihre Haltbarkeit kann mit % Jahr angenommen werden, 
also mit rund 50 Arbeitstagen. Sind die Kosten je 1 Lfm Karrbahn B (in Schilling), 
so entfallen auf 1 Arbeitsstunde 

B . 100· x B' G h 50.8 0,25 . x (Ill rosc en). 

Wird die Karrbahn durchschnittlich von einer Arbeitspartie von rund 25 Mann 
gleichzeitig befahren, so betragen die Kosten je Arbeiter stiindlich: 

0,01' B· x (in Groschen), 
die Kosten der Karrbahn je 1 m3 gewachsenen Bodens: 

K = ° 01 B (x+37,50). 
B ,x 1500i q (ll) 

und fiir einen mittleren Laderaum im : 

KB=O,OI B·x (0,40+0,0107 x) q=O,Ol·B·x·Z (in Groschen). (12) 
Die Gesamttransportkosten fiir Schubkarrenforderung fiir im und 1 m3 

gewachsenen Boden betragen somit: 
K =Kt+Ks+KB={H +0,1258+0,01 Bx) Z (13) 

Beispiel: Kosten der Verfiihrung von Aushub in Sehotterboden auf 80 m Ent
fernung: 

Preise vom Sommer 1929: Stundenlohn des Hilfsarbeiters H= S 1,25 
. 1 

Preis eines holzernen Sehubkarrens von ~m = 16 mS Laderaum, S = S 15,-
Preis je 1 Lfm besehlagenen 2zolligen Pfosten 30 em breit B = S 1,40 
Lad.!lkoeffizient q= 1,10; Z aus Tabelle 11: 
Gesamtkosten je mS : 

K = (125+ 0,125 '15+ 0,01'1,40 '80)'1,39=178 g= S 1,78 
3. Kippwagentransport auf Schmalspurgleis mit Menschenbetrieb auf 

horizontaler Bahn bei Fordermengen von iiber m3 : 5000 8000 10000 
ZweckmaBigste Forderlange in m: 80 bis 150 250 400 
Muldenkipper aus Eisenblech werden hergestellt mit einem Laderaum 

i=0,5 bis I,50m3 ; am gebrauchlichsten i=0,75m3 ; Spurweite 600 bis 900mm. 
Die Fahrgeschwindigkeit bei Menschenbetrieb auf horizontaler Bahn v = 50 bis 

70 m, im. Mittel v = 60 m in der Minut.e. 
Aufenthalt fiir Kippen an der Entladestelle, An- und Abfahren 5 bis 7, im 

Mittel 6 Minuten. (Die Zeit fUr das Laden der Kipper ist bereits beim Losen des 
Bodens beriicksichtigt). 

Zahl der Doppelfahrten eines Kippers bei horizontaler Bahn, Gleichung (1) 

t - 60 v 3600 1800 
,,- 2 x+tv 2 x+360 :1;+ IHO (14) 



142 Viktor Mautner: Erd- und Felsarbeiten 

je Sstiindigen Arbeitstag: 
14400 

/,= x+ 180 (15) 

Stiindliche Fordermenge eines Kippwagens (Auflockerung q): 
f .. · i m.,=- (16) q 

Fiir i=0,75 mS : 

1800·0,75 m., = -;--.,..-;-:=-:--
(x+180)q (x+180)q 

1350 
(17) 

Die tagliche Fordermenge eines Kippers: 
10800 

m,= Sm.,= (x+180)q (IS) 

Die fiir den Transport einer taglichen Fordermenge von M, ma unter Be
riicksichtigung der Auflockerung q erforderliche Anzahl Kippwagen, einschlieBlich 
etwa 10% fiir Reservekipper: 

N = 1 10 M,(x+180) q 
K, 10800 

Zum Transport erforderliche Arbeiterzahl: N.=2 N K • 

Zum Laden erforderliche Anzahl Kipper: NI = 2 ~,- (iiber K, siehe S. 139) 

und die hiezu notwendige Arbeiterzahl N. = 2 N,. 
Daher fiir das Losen, Laden und Transportieren insgesamt notwendige 

Anzahl Kipper: q _ [ x + 180 _1_]. 
N K - 1,10 M, lO~OO + 2 K, q. (19a) 

Die hierzu mit Riicksicht auf verschiedene Nebenleistungen erforderliche Anzahl 
der Arbeiter = 2 N K' (= doppelte Anzahl der Kipper). 

Forder kosten: 
a) Arbeitslohn: Zum Befordern und Entleeren sind fiir jeden Kipper 2 Mann 

erforderlich. Der Arbeitslohn fiir die Forderung von 1 ma gelOstem Boden auf 
horizontaler Bahn, mit Verwendung von Muldenkippern mit 0,75 m3 Fassungsraum 
nach Gleichung (17) 

Kfl= 2H.q= 2H(x+180)q m
" 

1350 (0,0015 x + 0,27) q . H = Zl . H. (20) 

Die Werte "Zl" sind fiir verschiedene Forderweiten und Ladekoeffizienten 
der Tabelle 12 zu entnehmen. 

Fiir je 1 Meter Hohenunterschied muB ein Weg von SO m auf horizontaler 
Bahn zugerechnet werden. 

Fiir das Kippen, Planieren und Gleisriicken an der Entladestelle sind noch 
10 % des Lohnaufwandes fiir Losen, Laden und Transportieren zu rechnen. 

b) Geratekosten: Kipper. K = Neuwert eines Muldenkippers in Schilling, 
nach Tabelle 3, ist fiir Amortisation, Reparatur und Instandhaltungskosten je 
Betriebsjahr 0,36 K zu rechnen; bei 200 Arbeitstagen je Jahr entfallen auf die 
Arbeitsstunde 

O,:goK. 1~ = 0,0225 . K (in Groschen) 

oder fiir den Transport von 1 ma gewachsenem Boden auf die Forderlange von x 
in Metern: 

Kl:=0,01l3·K·(0,27 +0,0015 x) q= 0,01l3·K·Z1 • (21) 



Kosten fiir Transportieren und Kippen 143 

Transport bahn: 
Abschreibung: Gl=Neuwert des Gleises in Schilling je m' einschlieBlich 

Laschen und Schrauben; fUr Menschenbetrieb gew6hnlich Schienengewicht 7 kg/m', 
Spurweite 60 cm. Nach Tabelle 3 fUr Amortisation und Ersatzteile 22 % des Neu
wertes. Je m' Gleis und je 1 Arbeitsstunde entfallen: 

0,22Gl 100 . 
KUl= 200'8= 0,014·Gl (ill Groschen). 

Bei der Beladestelle werden fiir die Aufstellung der Ziige gewohnlich zwei 
getrennte Gleise angeordnet, die nach Verbindung durch eine einfache Weiche ein
gleisig bis zur Kippstelle laufen. 

Lange des Untergestelles eines Kippers ist rund 2,80 m; da in der Regel 20 Wagen 
gleichzeitig zur Aufstellung kommen, muB das zweite Gleise eine Lange von 56 m 
zuziiglich etwa 14 m fUr die Weiche, also zusammen 70 m haben. 

Da die Kosten einer Weiche dem Preis von etwa 30 m Gleis entsprechen, so 
sind unter Beriicksichtigung des Nebengleises die Kosten fUr das Transportgleis 
insgesamt fUr (x + 100) m zu rechnen. 

Wenn das Gleis gleichzeitig von 20 Kippern beniitzt wird, sind die Gleiskosten 
je Arbeitsstunde eines Wagens: 

Ku!= 0,014 Gl ~6X + 100) =0,0007'(x+ 100)Gl 

oder je 1 m3 gewachsenem Boden: 
Ku! = 0,0007 (x + 100)' Gl (0,135 +0,00075 x) q 

Ku!= 0,0007 (x+100) Gl·0,5 Zl 
K 9!=Z2· Gl 

Tabelle 12. Zusammenstellung der Zl- und Z2-Werte 

I q = 1,0 I q = 1,1 I q = 1,2 I q = 1,3 I q = 1,4 Forderweite in m 1--";'--;--- ---,--- ---,---'--.--- -----;---
~I~ ~I~ ~I~ ~I~ ~I~ 

X= 50 0,345 0,018 0,380 0,020 0,414 0,022 0,449 0,024 0,483 0,025 
75 0,383 0,024 0,421 0,026 0,460 0,029 0,498 0,031 0,536 0,034 

100 0,420 0,029 0,462 0,032 0,504 0,035 0,546 0,038 0,588 0,041 
150 0,495 0,043 0,545 0,047 0,594 0,052 0,644 0,056 0,693 0,060 
200 0,570 0,060 0,627 0,066 0,684 0,072 0,741 0,078 0,798 0,084 
250 0,645 0,079 0,710 0087 0,774 0,095 0,839 0,103 0,903 0,106 
300 0,720 0,101 0,792 0,111 0,864 0,121 0,936 0,131 1,008 0,146 
350 0,795 0,125 0,875 0,138 0,954 0,150 1,034 0,163 1,113 0,174 
400 0,870 0,152 0,957 0,167 1,044 0,182 1,131 0,198 1,218 0,213 
450 0,945 0,182 1,040 0,200 1,134 0,218 1,229 0,237 1,323 0,256 
500 1,020 0,215 1,122 0,237 1,224 0,258 1,326 0,280 1,421 0,301 
550 1,095 0,249 1,205 0,274 1,314 0,299 1,423 0,324 1,533 0,349 
600 1,170 0,289 1,287 0,318 1,404 0,347 1,521 0,375 1,638 0,405 
650 1,245 0,327 1,370 0,360 1,494 0,393 1,619 0,426 1,743 0,458 
700 1,320 0,370 1,452 0,407 1,584 0,444 1,716 0,481 1,848 0,518 
750 1,395 0,415 1,535 0,456 1,674 0,498 1,814 0,540 1,953 0,581 
800 1,470 0,463 1,617 0,509 1,764 0,556 1,911 0,602 2,058 0,648 
850 1,545 0,514 1,700 0,565 1,854 0,617 2,009 0,668 2,163 0,720 
900 1,620 0,567 1,782 0,624 1,944 0,680 2,106 0,737 2,268 0,794 
950 1,695 0,623 1,865 0,685 2,034 0,748 2,203 0,810 2,373 0,872 

1000 1,770 0,682 1,947 0,750 2,124 0,818 2,301 0,887 2,478 0,955 

I 

0,518 
0,575 
0,630 
0,743 
0,855 
0,968 
1,080 
1,193 
1,305 
1,418 
1,530 
1,643 
1,755 
1,868 
1,980 
2,093 
2,205 
2,318 
2,430 
2,543 
2,655 

(22) 
(23) 

0,027 
0,036 
0,043 
0,065 
0,090 
0,119 
0,156 
0,188 
0,228 
0,273 
0,323 
0,374 
0,434 
0,491 
0,555 
0,623 
0,695 
0,771 
0,851 
0,935 
1,023 
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Gleislegen. Die Kosten fUr Gleislegen und Wiederabtragen einschlieBlich 
geringe Planierungsarbeiten betragen: 

fUr Gleis auf Stahlschwellen g=0,60-0,80 H je m' 
" " "Holzschwellen =1,20-1,40"" " 

Bezeichnet M die gesamte zu fOrdernde Erdmenge in mS, so sind die Kosten 
fUr das Gleislegen je m3 und Forderlange x (in m): 

(24) 

Beispiel: (Preise Sommer 1929). Kosten der Verfiihrung von 8000 mS Aushub 
in Sandboden auf x= 300 m Entfernung mittels Muldenkippern mit Menschenbetrieb 
auf transportablem Gleis auf Stahlschwellen, einschlieBlich Planieren auf der Kippstelle. 

Stundenlohn des Hilfsarbeiters ................ H = S 1,25 
Preis eines Muldenkippers i=0,75 m3 ••••..••• :.K = S 300,00 
je 1 m Gleis auf Stahlschwellen ................ . Gl = S 7,00 

Aus Tabelle 2, q=I,10 
" ,,12, Zl=0,792, Z2=0,1l1 

Kosten je m3 gewachsenem Boden 
K/f =Zl H=0,792·125= 
K k =0,01l3 ZlK=0,01l3·0,792·300 
K u1 =Z2 Gl=0,1l1·7,00 
K _ (x+ 100)9 400·0,7·H 

g- M 8000 

99 Groschen 
3 
1 

4 

Verfiihrung zusammen 107 Groschen 
Planieren: 

(Tab. 4) Losen und Laden H = 125 Groschen 
Verfiihren 107 -----'-'---10% von 232 Groschen 23 Groschen 
Gesamtkosten je mS Verfiihren und Planieren 130 Groschen = S 1,30 

4. Kippwagentransport auf Schmalspurgleis mit Pferdebetrieb 
Auf horizontaler Bahn bei Fordermengen 

. von iiber m3 10000 15000 20000 
zweckmaBigste Forderlange in m 400 800 1200 

Fahrtgeschwindigkeit auf horizontaler Bahn im Mittel v = 70 m je Minute. 
FUr das Kippen und Rangieren der Ziige ist ein Aufenthalt von 10 Minuten fUr 
jeden Zug zu rechnen. Ein Pferd kann auf horizontaler Bahn vier Kipper und 
bei Steigungen bis max. 3 % 2 bis 3 Kipper ziehen. 

Zahl der Doppelfahrten je Stunde 

f 2100 (25) 
.,= x+350 

je 8stiindigen Arbeitstag 
16800 

1.= x +350 

Stiindliche Fordermenge eines Kippers von i=0,75 m3 

1575 
m,,= x+ 350 

Tagliche Fordermenge, mit Riicksicht auf die Auflockerung q: 
f _ 12600 

m, - (x + 350) q 

(26) 

(27) 

(28) 
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Die fiir eine tagliche Fordermenge M,/m3 erforderliche Anzahl Kipper: 

N i-I 10 M . (~+ 350 _1_) . 
K -, I 12600 + 2K, q. 

Forder kosten: 
a) Lohn: PI=Kosten eines Pferdes mit FUhrer je 8 stundigen Arbeitstag; 

Zugkraft eines Pferdes: 4 Kipper auf horizontaler Bahn. Daher Preis fiir die For
derung v~m 1 m3 gewachsenem Boden auf horizontaler Bahn: 

(x+350).Pf·q -
Kip! = 1575.32 = 0,031' (0,0006 x + 0,22) PI' q = 0,031 Z1' PI· (29) 

Fur Kippen, Planieren und Gleisrucken an der Entladestelle muG eine besondere 
Arbeiterpartie verwendet werden; je m3 gewachsenem Boden betragen die Kosten 
hierfiir je nach Kippbarkeit des Bodens 0,2 bis 0,4 H. 

Fiirje 1 m Hohenunterschied muG ein Wegvon 120m auf horizontalerBahn 
zugerechnet werden. 

b) Geratekosten. Kipper. Amortisation, Reparatur und Instandhaltung 
(siehe S. 129) je Arbeitsstunde: 0,0225 K (in Groschen) fiir den Transport von 
1 m3 gewachsenem Boden auf die Forderlange von x in m 

K = 00225 K. (x + 350) q 
k, 1575 

Kk = 0,0225 K (0,0006 x + 0,22) q = 0,0225 Z1 K (in Groschen) (30) 
Transportbahn: Amortisation, Ersatzteile undlnstandhaltung (siehe S.129) 

je Arbeitsstunde: KUI=0,0007 (x+ 100) Gl je mS gewachsenen Boden: 
KG! = 0,0007 (x + 100) Gl· (0,0006 x + 0,22) q =Z2 Gl (in Groschen) (31) 

Die Koeffizienten Z1 und Z2 sind fur die in Betracht kommenden Transport
weiten und Ladekoeffizienten aus Tabelle 13 zu entnehmen. 

Tabelle 13. Zusammenstelluug der Z1- und Zs-Werte 

Forderweite in m I ~ 11~ I q = 1,1 I q = 1,2 I q = 1,3 I q = 1,4 
~ ~ ~I~ ~I~ ~I~ ~I~ 

X= 400 0,46 0,16 0,51 0,18 0,55 0,19 0,60 0,21 0,64 0,22 
500 0,52 0,22 0,57 0,24 0,62 0,26 0,68 0,29 0,73 0,31 
600 0,58 0,28 0,64 0,31 0,70 0,34 0,75 0,36 0,81 0,39 
700 0,64 0,36 0,70 0,40 0,77 0,43 0,83 0,47 0,90 0,50 
800 0,70 0,44 0,77 0,48 0,84 0,53 0,91 0.57 0,98 0,62 
900 0,76 0,53 0,84 0,58 0,91 0,64 0,99 0,69 1,06 0,74 

1000 0,82 0,63 0,90 0,69 0,98 0,76 1,07 0,82 1,15 0,88 
lIOO 0,88 0,74 0,97 0,81 1,05 0,89 1,14 0,96 1,23 1,04 
1200 0,94 0,86 1,03 0,95 1,14 1,03 1,22 1,12 1,32 1,20 

q = 1,5 

Zl I Z2 

0,69 0,24 
0,78 0,33 
0,87 0,42 
0,96 0,54 
1,05 0,66 
1,14 0,80 
1,23 0,95 
1,32 I,ll 
1,41 1,29 

Gleislegen. Bei nicht besonders giinstigen Bodenarten muG fiir eine Be
festigung des Weges und fiir den Schutz der Bettung gesorgt werden, wodurch 
sich die Kosten des Gleislegens KG! bei Menschenbetrieb (S. 144) um rund 50% 
erhOhen. 

Beispiel: (Preise Sommer 1929). Kosten der Verfiihrung von 18000 m3 Aushub 
in Lehmboden auf X= 1000 m Entfernung mitteIs Muldenkippern mit Pferdebetrieb 
auf transportablem GIeis auf Stahlschwellen, einschlieBlich Planieren an der Kippstelle. 
Kosten eines Pferdes samt Kutscher je 8stiindigen Arbeitstag ....... PI = S 25,-
Stundenlohn eines Hilfsarbeiters ................................. H = S. 1,25 
Preis eines Muldenkippers i=0,75 m3 ••..••••••••••••••••••••••••• K = S 300,-

je m GIeis auf Stahlschwellen.............................. Gl = S 7,-
Bauratgeber, 9. Aufi. 10 
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Aus Tabelle 2: q= 1,20, aus Tabelle 13: Zl = 0,98, Z2 = 0,76. 

Kosten je rn3 gewachsenem Boden: 
KgPf = 0,031·Z1 • Pf= 0,031·0,98· 2500= 
K,.= 0,225· Zl· K = 0,0225·0,98·300 = 
KIJ/=Z2·Gl= 0,76·7,00 

K (x+100).(g+50%) 1100· (0,7H+50%) 
, M 18000 

VerfUhrung zusarnrnen ..... 
Planieren: 

(Tab. 4) Losen und Laden 2· H = 250 Groschen 
Verfiihren 96 

" 

76 Groschen 
7 
5 

8 " 
96 Groschen 

10% von 346 Groschen 35 
Gesarntkosten je rns VerfUhren und Planieren 131 Groschen = S 1,31 

5. Lokomotivbetrieb 

Diese Transportart ist zweckmii.llig fiir Forderweiten von iiber 500 m und 
Bodenmengen von iiber 20000 m3• 

Fiir Forderweiten von 400 bis 2000 m und Bodenmengen von 20000 bis 
50000 m3 werden Kipper von 0,75 bis 1,00 ~3 Laderaum und Lokomotiven von 
20 bis 40 PS und einer Fahrtgeschwindigkeit von rund 120 m je Minute, Schienen
gewicht 10 bis 12 kg/m verwendet; Spurweite allgemein 60 cm; die einzelnen Ziige 
fiihren 15 Kipper. Bei Bodenmengen von iiber 50000 m3 : Spurweite zweck
ma.l3ig 90 cm; hOlzerne Kastenwagen mit 2 bis 4 m3 Laderaum; die einzelnen Ziige 
fiihren 20 Kipper, Lokomotiven von 50 bis 200 PS, Fabrtgeschwindigkeit rund 
240 m je Minute. Schienengewicht 12 bis 16 kg/m. 

Das Losen und Laden des Bodens ist hier nicht mehr beriick
sichtigt. Der Aufenthalt zwischen den einzelnen Ziigen fiir Rangieren an der 
Entnahme- und Kippstelle, Kippen, Kohlen- und Wasserfassen hangt von jeweiligen 
ortlichen Verhiiltnissen ab und wird allgemein mit etwa 15 Minuten angenommen. 

Zeitdauer bei horizontaler Bahn fiir die Hin- und Riickfahrt eines Zuges: 

in Minuten: Z = 2 x + 15 (Aufenthalt): 
v 

a) fiir leichten Betrieb: 
2x x+900. 

Z = 120 + 15 = ~O- Minuten, 

b) fiir schweren Betrieb: 
2x x+ 1800 . 

Z = 240 + 15 = 120 Mmuten. 

Die Zahl der Doppelfahrten eines Zuges: 
3600 . 28800 

a) je Stunde 111= x+900 Je Tag It= x+900' 

7200 . 57600 
b) je Stunde 1 .. = x + 1800 Je Tag It= x + 1800· 

Besteht ein Zug aus A-Kippern mit dem Laderaum i m3, so betragt die Forder-
menge je Stunde mit Riicksicht auf die Auflockerung: . 

A . i· f" m,,= . 
q 
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Forderkosten: 
Dieselben setzen sich zusammen aus den Kosten fiir den Lokomotivbetrieb, 

die Kippwagen und fiir das Transportgleis. 
a) Kosten des Lokomotivbetriebes: 
Mit Sst = Gesamtkosten einer Betriebsstunde in Schilling betragen die Forder-

kosten von 1 m3 gewachsenem Boden auf horizontaler Bahn Kg = Sst = AS't,'; . 
mst '1.' " 

Tabelle der Forderkosten Kq je 1 rn3 gewachsenen Boden auf 
horizontaler Bahn 

Ge- Zahl der 
Anzahl A Doppel- Kg=O,01 (a+{Jx)S,,· q= 

Betrieb schwindig- der Kipper Laderaum fahrten =Z.S".q 
keit vjm je Zug i in m3 eines Zuges je Minute f.,jStunde 

! {J a 

leicht 120 15 0,75 
3600 

x + 900 
2,222 0,00247 

" 120 15 1,00 
3600 

x+ 900 1,667 0,00186 

schwer 240 20 2,00 
7200 

x + 1800 
0,630 0,000348 

7200 

" 
240 20 3,00 

x + 1800 
0,420 0,000232 

" 
240 20 4,00 

7200 
x + 1800 

0,310 0,000174 

Anmerkung. Fiir Forderweiten bis 5000 m sind die Z-Werte fiir die verschie
denen Transportarten und Ladekoeffizienten in Tabelle 14 zusarnmengestellt. 
Zwischenwerte sind gradlinig zu interpolieren. 

Tabelle 14. Zusarnrnenstellung der Z-Werte fUr Lokornotivbetrieb 

Forder- q= 1,0 q = 1,1 

weite i=0,75! 1,00 1 2,00 ! 3,00 1 4,00 i= 0,751 1,00 1 2,00 1 3,00 1 4,00 in m 
m3 rn3 

x=400 0,0321 0,0241 0,0077 0,0051 0,0038 0,035 0,027 0,0085 0,0056 0,0042 
600 0,0370 0,0278 84 56 41 41 31 92 62 46 
800 0,0420 0,0316 91 61 45 46 35 0,0100 67 49 

1000 0,0469 0,0353 98 65 48 52 39 0,0108 72 53 
1200 0,0519 0,0390 0,0105 70 52 57 43 115 77 57 
1400 0,0568 0,0427 112 75 55 63 47 123 82 61 
1600 0,0617 0,0464 119 79 59 68 51 131 87 65 
1800 0,0667 0,0502 126 84 62 73 55 138 92 69 
2000 0,0716 0,0539 133 88 66 79 59 146 97 72 
2500 0,0840 0,0632 150 0,0100 75 92 70 165 0,0110 82 
3000 0,0963 0,0725 167 112 83 106 80 184 123 92 
3500 0,1087 0,0818 185 123 92 120 90 203 136 0,0101 
4000 0,1210 0,0911 202 135 0,0101 133 0,100 222 148 III 
4500 0,1334 0,1004 220 146 109 147 0,110 242 161 120 
5000 0,1457 0,1097 0,0237 0,0158 0,0118 160 121 261 174 130 

10' 
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Forder- q=1,2 q=1,3 
weite i=0,75/ 1,00 I 2,00 I 3,00 I 4,00 i=0,751 1,00 I 2,00 I 3,00 I 4,00 
inrn 

rns rn3 

x =400 0,039 0,029 0,0092 0,0062 0,0046 0,042 0,031 0,0100 0,0067 0,0049 
600 44 33 0,0106 67 50 48 36 109 73 54 
800 50 38 109 73 54 55 41 118 79 58 

1000 56 42 117 78 58 61 46 127 85 63 
1200 62 47 126 84 62 68 51 136 91 68 
1400 68 51 134 89 67 74 56 145 97 72 
1600 74 56 142 95 71 80 60 154 0,0103 76 
1800 80 60 151 0,0101 75 87 65 163 109 81 
2000 86 65 159 0,0106 79 93 70 172 115 86 
2500 0,101 76 180 0,0120 89 0,109 82 195 130 97 
3000 0,116 87 201 134 0,0100 125 94 218 145 0,0108 
3500 130 98 222 148 0,0110 141 0,106 240 160 120 
4000 145 0,109 243 162 121 157 0,118 263 175 131 
4500 160 0,121 264 176 131 171 131 286 190 142 
5000 175 132 284 190 142 189 143 308 205 153 

q= 1,40 q = 1,50 
I 

x=400 0,045 0,034 0,0108 0,0072 0,0053 0,048 0,036 0,0115 0,0077 0,0057 
600 52 39 118 78 58 56 42 126 84 62 
800 59 44 127 85 63 63 47 136 91 67 

1000 66 49 137 91 68 70 53 147 98 73 
1200 73 55 147 98 73 78 59 157 0,0105 78 
1400 80 60 156 0,0104 78 85 64 168 112 83 
1600 86 65 166 III 82 93 70 178 119 88 
1800 93 70 176 117 87 0,100 75 188 126 94 
2000 0,100 76 186 124 92 0,107 81 199 133 99 
2500 0,118 89 210 140 0,0104 0,126 95 225 150 0,0112 
3000 135 0,102 234 156 117 145 0,109 251 167 125 
3500 152 0,115 259 173 129 163 0,123 277 185 138 
4000 169 128 283 189 141 182 137 303 202 151 
4500 187 141 307 205 153 200 151 329 220 164 
5000 204 154 332 221 165 219 165 356 237 177 

Die Gesamtkosten SSI je Betriebsstunde setzen sich zusammen aus den Kosten 
der Lokomotive LSI, der Kippwagen ESI und des Transportg1eises GSI• 

Tageskosten des Lokomotivbetriebes 
a) Lohne: Lokomotive: 1 Maschinist und 1 Heizer (entfallt bei Motor

lokomotiven). Diese Lohne sind fiir Arbeiten auBerha1b der Betriebszeit um rund 
25% zu erhOhen. 

Pro Wasserstation und bei maschinell betriebenen Pumpen: 
1 Maschinist + 1 Handlanger, bei Handpumpen: 1 bis 2 Handlanger. 
b) Verbrauch an Brennstoff, 01, Schmiermitte1 und Putzwolle: 

Der Brennstoffbedarf ist sehr abhangig von der Art des Betriebes und von der 
Bedienung, bei Dampflokomotiven insbesondere von den Betriebspausen, in we1chen 
sie unter Dampf gehalten werden miissen. Da die Lokomotive nur beim Anfahren 
und auf den groBten Steigungen voll belastet ist, b1eibt der durchschnittliche 
Kraftbedarf natiirlich unter dem bei Normalleistung. Anderseits wird diese Ver
minderung des Kraftbedarfes teilweise wieder dadurch aufgehoben, daB bei nur 
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teilweiser Belastung der Brennstoffbedarf fiir die PS-Stunde sich gegeniiber dem 
bei Vollbelastung relativ erhOht. Bei guter Steinkohle kann man im allgemeinen 
durchschnittlich rechnen bei Vollfahrt 2 kg je PS-Stunde, bei Leerfahrt 0,80 kg 
je PS-Stunde. 

Wenn man von den 15 Minuten Aufenthalt zwischen den Ziigen 10 Minuten 
auf Rangieren und 5 Minuten auf Halten rechnet, entfallen bei der Forderweite 

x+lO·v 
von x Metern von einer Betriebsstunde auf Vollfahrt: 2x+15.v Stunden, auf 

x+5·v 
Leerfahrt: 2 x+ 15 . v Stunden. 

Kohlenbedarf je PS fiir Voll- und Leerfahrt zusammen rund: 2':~:i:\Vkg 
Kohle je PS und Betriebsstunde. 

Bei den Motorlokomotiven entfallt der Brennstoffverbrauch wahrend der 
groBeren Fahrtpausen. 

Durchschnittlicher Brennstoffver brauch: 
bei Benzin- oder Benzolfeuerung: 

Vollbelastung 0,33 kg/PS/St, normaler Betrieb 0,25 kg/PS/St, 
bei Petroleumfeuerung: 

Vollbelastung 0,40 kg/PS/St, normaler Betrieb 0,30 kg/PS/St. 
Fiir (H, Schmiermittel und Putzwolle: 

bei Dampflokomotiven rund 15 % der Brennstoffkosten 
"Motorlokomotiven " 8 % " " 
" Petroleum " 25 % " " 

c) Kosten der Lokomotivschuppen und Wasserstationen: Die 
Anzahl und Einrichtung richtet sich nach der Art und Lange des Transportes, 
sowie der Moglichkeit der Wasserbeschaffung. Die Kosten lassen sich allgemein 
kaum angeben, konnen aber im besonderen FaIle leicht ermittelt werden. 

d) Abschreibung, Verzinsung und Reparatur. Die Kosten fiir Ab
schreibung und Reparatur in Prozent des Neuwertes ist aus Tabelle 3 (Seite 129) 
zu entnehmen. Der Verzinsung ist der jeweilige BankzinsfuB zugrunde zu legen. 

Beispiel: (Preise Sommer 1929) Dampflokomotive 40 PS, Laderaum der Kipper 
0,75 m3, Schienengewicht 10 kg/m', Forderweite X= 3000 m; zu befordernde Boden
masse 25000 m3, Geschwindigkeit v= 120 m Minute, Ladekoeffizient 1,20, Stunden
lohn: Hilfsarbeiter H =S 1,25, Maschinist M = S 1,70, Heizer H.= S 1,40. 

a) Lohne: 
je Betriebstag: Lokomotive 8 MaS 1,70=S 13,60 

8 He it " 1,40=" 11,20 
S 24,80 

+25% fur Arbeiten auBerhalb der Betriebszeit " 6,20, zusammen S 31,00 
Wasserstation (Handpumpen): 2· 8 H'I,75 =" 28,00 

S 59,00 
d h . B . b d 59,00 a er Je etne sstun e: -8- .......................................... S 7,28 

b) Brennstoffverbrauch, 01, Schmiermittel und Putzwolle: 

K hI . (2,80. 3000 + 24.120) ·40 
o e. 2.3000 + 15. 120 58 kg a S 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 4,06 

01, Schmiermittel und Putzwolle 15% von S 4,06 ................. '" .... ,,-,61 
Ffirtrag.. S 11,95 
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Ubertrag •• S 11,95 
c) Lokomotivschuppen und Wasserstation 

angenommeu je Betriebsstunde .............. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S -,50 
d) Abschreibung und Reparatur: 

Anschaffung.skosten einer 40·PS·Lokomotive rund S 18000. 
Abschreibung je Betriebsjahr 20% 
Reparatur " 10% 

zusammen 30% von S 18000 = S 5400 

bei 200 Arbeitstagen je Jahr ergibt sich je Betriebsstunde 2~~0.0 8 ........ S 3,38 

Lokomotivbetrieb L'I je Stunde ........................................ S 15,83 
Kosten K" der Kipper je Betriebsstunde: 
a) Abschreibung und Reparatur: 
K (in Schilling) = Preis eines Kippers. Nach Seite 142 betragen die Kosten je 

Betriebsstunde und Wagen fiir Abschreibung und Reparatur: 
0,0225 X (in Groschen) 

daher bei Ziigen mit 15 Wagen 0,34 X, mit 20 Wagen 0,45 K. 
b) Lohne: 1 Bremser (bei groBen Gefallen 2 Bremser), 8 Hilfsarbeiter auf der 

Abladestelle fiir Kippen, Gleisriicken und Planieren, 1 Wagenschmierer, daher Bedarf 
je Zug 10 Mann. Die Gesamtkosten je Betriebsstunde: 
bei Ziigen mit 15 Wagen: K,,=0,34 X+ 10 H, mit 20 Wagen: X,,=0,45 K+ 10 H. 

Beispiel: 
Muldenkipper von 0,75 mS Inhalt; der Zugbesteht aus 15 Wagen; mit X= S 300,00 

und H = S 1,25 erhalt man: 
X" = 0,34·300+ 10 ·125 = 1352 Groschen = S 13,62 
Kosten G" des Transportgleises: 
Zur Transportweite ist fiir Ausweichen eine Lange von rund 400 m zuzusohlagen. 

Gl=Ansohaffungskosten je 1 m GIeis, einsehlie.Blioh Laaohen, Sohrauben und Nagel; 
Sch = Preis fiir eine Sehwelle; bei 75 em Schwellenentfernung entfallen 1,33 Schwellen 
je m' GIeis; angenommen, das Schwellenmaterial werde in einem Jahr ganz abo 
gesehrieben (bei mehrjahrigen Betrieben kann die Abschreibung auf einen gro.Beren 
Zeitraum erstreckt werden), so betragen nach Seite 143 die Kosten des Transport. 
gleises je Arbeitsstunde (in Groschen) G,,=(O,OI4Gl+O,084 Sch)·(x+400). 

Beispiel: 600 mm Spurweite, Schienengewicht 10 kg/m', Holzschwellen, Forder. 
weite x = 3000 m, 

2 Schienen it 10 kg = 20 kg it S 0,35 = 
Kleinmaterial 25% von S 7,00 = 

S 7,00 
S 1,75 

Gl = S 8,75 
Bch = S 2,00 

G" = (0,014·8,75+0,084·200)·3400 = 990g = ...................... . 
Die Gesamtkosten des Lokomotivbetriebes je Betriebsstunde daher: 
L,t+K.I+G.,= 15,93+ 13,52+9,90= 39,35 B=B .. 
Forderkosten von 1 m3 gewachsenem Boden auf 3000 m Kq = Z . B.t 
fiir q = 1,20 aus Tabelle 14 wird Z = 0,116 
daher: 

Kq = 0,116·39,35 = ................................................. . 
Hierzu die Kosten fiir das Gleislegen: 

x . G 3400 . 1,40 . 1,25 
K, = M = g = 1,40 H; K, = 25000 

S 9,90 

S 4,61 

S 0,24 

Gesamtkosten je mS ••••.•••••.••••• S 4,75 
Fiir je 1 m Hohenunterschied mull die Forderlange x um 250 m vergroBert werden. 
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B. Nebenarbeiten 
Stundenlohn des Hilfsarbeiters H Stundenlohn des Pflasterers PI 

" " 
Gerusters G " " Maschinisten M a 

L Baugrubenpolzung 
Bei druckendem und wasserfiihrendem Boden mUss en die Wande tiefer Baugruben 

abgesteift werden: 
a) Liegende Polzung: Sie ist die gebrauchlichste. Verwendung sowohl bei 

wei ten als aueh bei engen, langgestreckten Baugruben, falls nicht stark druckender 
Boden und starker Wasserzudrang vorhanden sind. Sie besteht aus horizontalen Bohlen 
von 5 em Starke, mit davor gestellten, senkrechten KanthOlzern in Abstanden von 
rund 1,50 m, die durch Rundholzsprenger versteift werden. Letztere werden bei Langen 
von 2,0 bis 5,0 m mit 12 bis 16 cm Durchmesser bemessen. Ihre Absteifung erfolgt 
gegen die gegenuberliegende Wand oder bei weiten Baugruben gegen stehen gelassene 
Erdkorper bzw. gegen die Baugrubensohle. 

Durchschnittlicher Materialbedarf je m2 Polzflache: Bohlen 0,05 m3, 

Kantholz 0,01 m 3, Rundholz 0,8 Stuck halbe Sprenger. 
Kosten fiir Kleineisenzeug unwesentlich; konnen vernachlassigt werden. 
Bohlen lassen sich durchschnittlich lOmal, Sprenger 3- bis 5mal bis zu ihrer 

vollstandigen Unbrauchbarkeit verwenden_ 
Lohnkosten fur das Herstellen, Wiederabtragen und zur Wiederverwendungs

stelle transportieren bei kurzen Sprengern je m2 Polzflache 1,20 bis 1,50 G. 
b) Stehende Polzung, angewendet bei tiefen, engen und geschlossenen Bau· 

grub en und bei stark druckendem und wasserfiihrendem Boden. Sie besteht aus stehenden, 
unten zugespitzten Bohlen, die zwischen horizontalen Kantholzern (Kranzen), dem 
Aushub folgend, nach und nach vorgetrieben werden. 

Durchschnittlicher Materialbedarf wie bei a), hierzu Kleineisenzeug 
rund 1 kg je m2 Polzflache. Der Holzverschnitt und Verlust wesentlich groBer als 
bei a). Die Bohlen konnen 3- bis 4mal, die Sprenger 2- bis 3mal verwendet werden. 

Lohnkosten fur Herstellen, Wiederabtragen und zur Wiederver· 
wendungsstelle transportieren, je m2 Polzflache bis 3,0 ill Tiefe 2,0 bis 3,0 G, bei 
groBeren Tiefen 4,0 bis 5,0 G. 

Bei schwerem und stark druckendem bzw. wasserfuhrendem Boden diese 
Werte entsprechend erhohen! 

2. Wasserschopfen und Wasserhaltung 

Wasserschopfen, gerechnet nach dem AusmaB der geschopften Wassermenge 
je m3 : 

a) mit Eimern: 
b) mit gewohnlichen B aupumpen oder Saug

und Druckpumpen: 

I aus einer Tiefe I hierzu fUr je 1,0 m 
von 1,0 m Mehrtiefe 

0,20 H 0,15 H 

O,084H O,084H 
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c) mit Diaphragmapumpen: 

Durchmesser der Saugleitung ...................... 27'2 Zoll 3 Zoll 4 Zoll 

einfach wirkend, je Stunde ....................... 6m3 12 m3 20m3 

doppelt 
" " " 

....................... - 24 
" 

40 
" 

Kraft bedarf : 4m Saughohe ....................... 1 Mann 1 Mann 2 Mann 
6" " 

.0 ••••••••••••••••••••• 1 
" 

d) mit Zentrifugalpumpen: 

Saugstutzen in mm tSl· .. 1100 1~1~1200 I 250 , 300 1 
Leistung in m3/Min. ..... 1,0 I 1,5 2,2 4,0 I 6,2 I 9,0 

2 
" 

3-4 
" 

.Anmerkung 

rm 1,9 2,8 3,5 6,5 10,0 15,0 

Kraft bedarf in P S ~ " 
2,5 3,7 5,5 10,0 15,0 22,0 ') Mit Fiirderhiihe 1st die 

Summe von Sang-und Druok-
3,5 5,0 7,5 13,0 20,0 28,0 hOhe nnd Rohrleitungswider-

bei ForderhOhen 1) 10:: 4,5 7,0 10,0 17,0 27.0 38,0 stand bezeiohnet 
15 " 6,5 9,5 14,0 26,0 39,0 56,0 

a) Amortisation und Reparatur der Pumpenanlage: siehe Tabelle 3. 

(3) Montage und De-montage von Zentrifugalpumpen samt Unterstellung, 
einsehlieBlieh Saug- und Druekleitung, jedoeh ohne Umstellen wahrend des Be
triebes: 

Pumpen mit Durehmesser von 100 bis 200 mm 60 bis 150 Ma 
" " " " 250 bis 300 mm 200 bis 250 M a 

y) Pumpensumpf: Dessen A.usfiihrung hangt von den ortlichen Verhaltnissen 
abo In den meisten Fallen wird eine stehende Polzung geniigen, unter besonders 
schwierigen Verhaltrussen werden Betonrohre abgesenkt werden miissen. .Allgemeine 
Kalkulationsdaten konnen daber nicht gegeben werden. 

FUr einfache .Ausfiihrungen naherungsweise 100 bis 150 G. 

15) Tagliehe Betriebskosten: 

a) Lohn: 1 Pumpenmasehinist+1 Hilfsarbeiter fUr Reinigen des Pumpen
sumpfes. -

b) Betriebsstoff: Entspreehend dem Kraftbedarf naeh obiger Tabelle. 
Die Kosten der Wasserhaltung sind auf aIle Arbeiten, die wahrend der ganzen 

Zeitdauer zur Ausfiihrung kommen, in geeigneter Weise aufzuteilen. 

3. Rodungsarbeiten 
a) Holzfallen. Weiehes Stammholz fallen, einsehlieBlieh abasten 

je m' Holz tSl: 10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 em 
Hilfsarb.-Std. 0,15 0,20 0,30 0,40 0,55 0,70 0,85 1,00 

Fiir Hartholz stellen sich die Preise um rund 30 % hoher. 

b) Ausroden des Bodens von alten Wurzelstoeken,. von Strauehholz samt 
Lagern des ausgerodeten Materials bis auf 100 m je m2 : 

Diinnes Strauehholz 0,4 H Altere Stamme, wenig dicht 0,8 H 
Dichtes 0,5 H "" dicht 1,0 H 
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c) Ausroden von Heeken, sonst wie vor: gewohnliehe Heeken je m' 1,5 H, 
dieht verwaehsene Heeken 2,5 H. 

4. Humus abheben und aufbringen 

a) Humus abheben und seitlieh lagern je mS : mit Sehaufel bis 3 m weden 
0,50 bis 0,70 H, mit Sehubkarren bis 20 m verfiihren 1,00 bis 1,20 H, mit Sehub
karren bis 50 m verfiihren 1,20 bis 1,50 H. 

b) Humus aufbringen: Losen von der Ablagerungsstelle und Laden in 
TransportgefaBe je mS 0,90 bis 1,20 H. 

Transportieren und kippen naeh Absehnitt: A II. 
Verteilen des Bodens in Sehiehten von rund 30 em und einebnen je mS 0,10 bis 

0,30 H. 
Bei lehmigem Material miissen an Bosehungen Rillen von rund 10 em Tiefe 

in etwa 1 m Abstand gezogen werden, um dem Humus Halt zu geben. Die Kosten 
hierfiir je mS rund 0,10 H. Wird bei hohen Dammen der Humus am BOsehungs
fuE gelagert, so muE er mittels Wurftreppen auf die Bosehung aufgetragen werden. 
Bedeutet L die Gesamtbosehungslange, so sind die Kosten fiir das Aufbringen 
je mS rund: 0,2·(L+3)·H. 

5. Rasenziegel erzeugen und aufbringen 

a) Flaehrasen: 
Fiir 1 m2 Rasenbelag miissen rund 1,25 m2 Rasenflaehe gestoehen werden. 

Erzeugen von Rasenziegeln 30 em lang, 30 em breit 
und 15 bis 25 em dick mit Stiehsehaufel ............. je m2 0,30 bis 0,40 H 

Erzeugen von Rasenziegeln 30 em lang, 30 em breit 
und 15 bis 25 em dick mit Sehneideisen ............. " m2 0,15 bis 0,20 H 

Sehliehten von Rasenziegeln an der Ablagerungsstelle "m3 rund 1,0 H 

Aufladen von Rasenziegeln auf Traggerate ............ "ms " 0,8 H 
Zubringen zur Verwendungsstelle je 1 m Bosehungshohe "ms " 0,4 H 
Verlegen der Rasenziegel samt Anpfloeken und Her-

stellen der Pfloeke (20 Stiiek Weidenpfloeke je m2) • •• "m2 " 0,30 H 
b) Kopfrasen: 
Derselbe wird nur fiir niedrige Bosehungen verwendet. Fiir den Transport 

vom BOsehungsfuE oder -rand kann im Mittel gereehnet werden 
je mS 

Ver legen der RasenZiegel zu Kopfrasen . . . . . . . . . . . . . .. " mS 

Falls Dicke des Kopfrasenbelages gleieh der Lange der 
Ziegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " m 2 

6. Besamen von Bosehungen 

1,50 H 
5,00 H 

1,50 H 

samt Aufloekern der Erde und naehherigem Plaeken je 100 m2 

a) Flaehe Bosehungen: Lohn 6,0 H; Samen: 0,50 kg 
b) steile Bosehungen: Lohn 10,0 H; Samen 0,50 kg. 
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7. Weidenpflanzungen an Bosehungen 
Schrag abgesehnittene Weidensetzlinge von 2 bis 3 em Starke und 30 bis 

40 em Lange, im Verband sehaehbrettartig einzusetzen je m2 

Zwisehenraume der SetzIinge in em: 10 20 30 40 50 60 70 80 90-100 

Arbeitsaufwand in H: 2,0 0,5 0,250,150,10 0,08 0,06 0,04 0,03 

8. Planieren und Stampfen von Erdmaterial 
In Sehiehten von 10 em Starke ....................... je mS 

in Sehiehten iiber 10 em Starke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " mS 

Wird iiber die Ansehiittung mit Sehubkarren oder Wagen 

1,80 H 
1,20 H 

gefahren, so daB kein Stampfen erforderIieh ist ....... " mS 0,25 bis 0,30 H. 

9. Bosehungspflaster und Steinsehiittungen 
Bruehsteinpflaster von 25 em Starke, die Steine grob lagerhaft zugeriehtet, 

die Kopfe unbearbeitet belassen, samt Zutransport der Steine bis zu 10 m: 
a) Troeken in Sand verlegt, die b) in Portlandzementmortel: 

Fugen mit Sand ausgefiillt je m2 : 0,30 mS Bruehsteine und ... 1,80 PI 
0,30 mS Bruehsteine und . . .. 1,40 PI 0,09 mS Sand und ......... 1,20 H 
0,13 mS Sand und ......... 0,80 H; hierzu 27 kg Portlandzement. 

Fiir kleinere oder groBere Pflasterstarke ist der Material- und Lohnaufwand 
proportional zu bestimmen. 

Steinwurf als Bosehungssehutz oder Stiitze des Pflasters. Verwendet werden 
mogIichst groBe Blacke, die mittels Breehstangen in die riehtige Lage gebraeht 
werden. 

Zubringen der Steine bis auf 10 m, Einbringen und Zureehtriieken je mS : 

1m troekenen oder niederen Wasser ..................... 5,0 H 
unter Wasser ......................................... 7,0 H 
Ausheben des Sehlammes mit Baggersehaufeln .......... 6,0 H 
Materialerfordernis .... , ................................ 1,0 mS Bruchsteine. 

Baumeisterarbeiten 
bearbeitet von lng. Rudolf Schmahl, Zivilingenieur und Baumeister, unter Mitwirkung 

von Baurat lng. Wilhelm Kempler, Zivilingenieur und Baumeister. 
Die Ansatze der folgenden Aufstellungen sollen einerseits die Erstellung von uber

sehlagsweisen und detaillierten Kostenvoranschlagen, anderseits eine Uberpr"iifung 
von Offerten selbst ermogIichen. 

Eine genaue Angabe von aus Erfahrungstatsachen abgeleiteten Ansatzen ist kaum 
mogIich, da hiebei viele Nebenumstande mitspielen, wie z. B. Lage und Art der Bau
stelle, ihre Entfernung vom Materialplatz, vom Wohnsitz des BaufUhrers und der 
Arbeiter, die Moglichkeit, die BauausfUhrung nach vorgefaBtem Plane durchzufUhren, 
die Qualitat der Baumaterialien usw.; hierbei muB auch berucksichtigt werden, ob 
es sich um einen vollstandigen Neubau von kleineren Abmessungen handelt oder um 
einen groBen Komplex (Bau eines groBen Zins- oder Geschaftshauses, eines Fabriks
gebaudes), bei dem vielfach maschinelle Anlagen zur Verwendung kommen, dem wieder 
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kleinere Reparatur-, Renovierungs- oder sonstige Umbauarbeiten gegeniibergestellt 
werden miissen. 

Die Ansatze stellen daher Mittelwerte dar; es muB dem Kalkulanten iiberlassen 
bleiben, bei Erstellung von Kostenvoranschlagen allen bei einer Bauausfiihrung in 
Betracht kommenden Nebenumstanden Rechnung zu tragen, urn damit die gegebenen 
Verhaltnisse vollstandig zu erfassen. 

Hervorzuheben ware noch, daB die Aufstellung dieser Ansatze auf den heutigen 
Arbeitsbedingungen aufgebaut ist, insbesondere auf dem Achtstundentag und den 
damit zusammenhangenden Kollektivvertragen, woriiber auf das Kapitel "Arbeits
recht und soziale Gesetze" hingewiesen wird. 

Unkostenl) 
Die folgenden Analysen nach Zeit und Material dienen zur Ermittlung der 

Selbstkosten von Maurerarbeiten. FUr Ermittlung der Unkosten jedes einzelnen 
Betriebes ktinnen nur allgemeine Richtlinien aufgestellt werden. 

Die Unkosten eines Betriebes setzen sich zusammen aus den Betriebsunkosten 
und den Geschaftsunkosten, bzw. bei grtiBeren Unternehmungen mit eventuellem 
Filialbetrieb aus den Generalunkosten und den Geschaftsunkosten. 

I. Betriebsunkosten 
a) Soziale AbgabenB): 
1. U nfallversicherungs beitrag. 
2. Krankenkasse. 
3. Arbeitslosenversicherung und 

Vermittlung. 

5. Kinderzuschiisse. 
6. Urlaubsentgelt. 
7 Krankenentgelt nach § 1154b (§ 1155) 

a. b. G. B. 
4. Bundes-Wohn- und Siedlungilfonds. 8. Fiirsorgeabgabe. 
b) Mittelbar produktive Lobne: 
1. Lohnstunden, die gezahlt werden ohne Gegenleistung der Arbeiter (auf Grud 

gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen), falls diese Lohne nicht auf die einzelnen 
Leistungen verrechnet werden konnen. 

2. Lohnstunden, die gezahlt werden fiir das Verschicken von Arbeitern wahrend 
der Bauzeit, fiir Reinigen und Heizen der Kanzleilokale an der Baustelle, Hilfeleistung 
bei MeBarbeiten, Reinigen der StraBen usw. 

c) Bauleitung, Bauaufsicbt: 
1. Gehalte des Bauleiters und der zugeteilten technischen Organe. 
2. Lohn der Poliere. 
3. Lohn des Bauschreibers. 
4. Angestelltenversicherung 8 ). 

5. Abfertigungsriicklage (Entlassungsreserve). 
6. Fahrgelder, Diaten u. dgl. 
7. Vertretung der Angestellten in Krankheits- und Urlaubsfallen. 
9. Uberstunden und Pramien. 
d) Allgemeine Betriebsunkosten: 
1. Haftpflichtversicherung fiir Personen- und Sachschaden, einschlieBlich Haft

pflichtversicherung der Angestellten auf der Baustelle. 
2. Drucksachen fiir die Baustellen (Wochenlisten, Ausweise, Rapporte u. dgl.). 

1) Die folgenden Unkostenaufstellungen sind entnommen der Festschrift zum Baumeistertag 1924: 
"Das Unkostenproblem in der Selbstkostenermittlung". 

') Diese Abgaben miissen auf slimtliche ausbezahlten Lohne verrechnet werden. Siehe nachfolgende 
Tabellen. 

3) Diese setzt sich aus a) Punkt 1 bis 4 und 7 bis 8 zusammen und schwankt zwischen 20 bis 22% 
der GesamtbezUge der Angestellten. 
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3. Material fiir erste Hille bei Ungliicksfallen. 
4. Betrieb.smaterial (Mauerschniire, Petroleum, SchmieriH u. dgl.). 
5. Elektrischer Strom fiir Maschinen und Licht an der Baustelle. 
6. Bauwasserverbrauch und Wasserzuleitung. 
7. Kommissionsgebiihren. 
8. Sachverstandigenhonorare. 

e) Fuhrlohne fiir kleine Baustoffmengen: 
Bei notwendig werdender Zufuhr kleiner Materialmengen vom Werkplatz zur 

Baustelle (wenn z. B. Waggonfrachten zu spat eintreffen) werden.diese Auslagen, ebenso 
me die Zufuhr nach und von der Baustelle von Requisiten, Werkzeugen und Maschinen, 
zweckmaEig zu den Betriebskosten gerechnet. Hat eine solche Fuhre Baustoffe oder 
Gerate auf mehrere Platze zu verteilen, so werden diese Transportspesen zweckmaJ3ig 
schon in der Fuhrmannsrechnung auf diese BaustelIe aufzuteilen sein. 

f) Bauortliche Unkosten (soweit nicht anderweitig verrechnet): 
1. Aufstellen, Abrechnung, Instandhaltung und Abschreibung der Betonbuden, 

Schuppen, Aborte u. dgl. 
2. Anlage und Abbruch der Mortelreine. 
3. An- und Abfuhr, Auf- und Abladen. 

II. Geschiiftsunkosten 
g) Kosten der technischen und kaufmannischen Bureaus und des Werkplatzes: 

Technisches Bureau: 
1. Miete des technischen Bureaus bzw. Mietwert. 
2. Miete bzw. Mietwert der Gerate- und Baustoffschuppen. 
3. Miete bzw. Mietwert des Werkplatzes. 
4. Tilgung und Verzinsung der Anlagekosten. 
5. Unterhaltungskosten. 
6. Platzmeister- und Platzarbeiterlohne. 
7. Soziale Abgaben auf diese Lohne. 
8. Auslagen me Gruppe I. b). 
9. Heizung, Beleuchtung des Werkplatzes. 

10. Feuerversicherungspramie, technisches Bureau und Werkplatz. 
11. Sonstige Aufwendungen fiir Bewachung (Nachtwachter usw.). 
12. U nterhaItung und Tilgung des technischen Bureaus und der Werkplatzeinrichtung. 
Kaufmannisches Bureau: 
13. Heizungs-, Beleuchtungs- und Reinigungskosten. 
14. Feuerversicherungspramie fiir Inventar. 
15. Einbruchversicherungspramie. 
16. Unterhaltung und Tilgung der Kanzleieinrichtung. 
17. Entlassungsreserven. 
h) Gerate und Geriiste: 

1. Abschreibungen und Riicklagen fiir Gerate, Geriiste und Handwerkzeug. 
2. UnterhaItungs- und Reparaturkosten. 
3. Verzinsung des in Geraten, Geriisten und Handwerkzeug angelegten Kapitals. 
4. Verschnitt und sonstige Verluste. 
5. An- und Abfuhr, Auf- und Abladen. 
6. Versicherungspramien. 

i) Baumasohinen und Formen: 
1. Abschreibungen bzw. Riicklagen. 
2. Unterhaltungs- und Reparaturkosten. 
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3. Verzinsung des angelegten Kapitals. 
4. Ersatzbestandteile, Reparaturkosten, sonstige Verluste. 
5. An- und Abfuhr, Auf- und Abladen. 
6. Versicherung. 

(Die Unkosten der kleinen Baumaschinen, wie Aufzuge, Mortelmischmaschinen u. dgI.. 
waren auf alle Faile zu den Geschaftsunkosten zu zahlen. Fur die groBen Baumaschinen 
erscheint es zweckentsprechender, aus den in Rechnung gestellten einzelnen Unkosten
posten die Kosten einer Maschinenstunde oder fUr Zwecke der Preisvorausermittlung 
fur z. B. 1 m3 Beton oder I m 2 Gipsplatten zu ermitteln. Aus diesem Grund ist es zweck
maBig, den Lohn des nur mit der Bedienung solcher Maschinen (z. B. Maschinist) be
trauten Personals samt sozialen Lasten, Betriebskraft und Schmiermittel (Post d), 5) 
hier miteinzubeziehen.) 

k) Gehalter und Beziige der AngestelIten: 
a) Technisches Bureau: 

1. Gehalter. 
2. Angestelltenversicherung 1 ). 

3. Urlaubsgeld, Anschaffungsbeitrag. 
4. Remunerationen. 
5. Pramien, Provisionen. 
6. Entlassungsreserve. 

1) Steuern und Umlagen: 

fJ) Kaufmannisches Bureau: 
7. Gehalter. 
8. Angestelltenversicherung 1). 
9. Urlaubsgeld, Anschaffungsbeitrage. 

10. Remunerationen. 
II. Entlassungsreserve. 

1. Bundes-, Landes- und Gemeindesteuern des Unternehmens. 
2. Konzessionsabgabe. 
3. Genossenschaftsbeitrag. 
4. Beitrage fur freie Vereinigungen. 

m) Feuerversicherung filr Neubauten: 
Verpflichtung des Bauherrn zur Tragung dieser Kosten ware anzustreben. 

n) Kosten des Geldverkehrs und Verluste: 
1. Verzinsung des eigenen Kapitals (soweit nicht bereits beim Inventar berucksichtigt). 
2. Verzinsung des Leihkapitals (soweit nicht bereits beim Inventar berucksichtigt). 
3. Zinsenverluste bei AuBenstanden. 
4. Verluste durch Veruntreuung, DiebstahI. 
5. Anwalts- und Gerichtskosten. 

0) Allgemeine Geschaftsunkosten: 
1. Geschaftsbucher, Geschaftspapiere. 
2. Zeichen- und Schreibgerate. 
3. Fernsprecher, Porti, Telegramme. 
4. Trinkgelder, Neujahrsgelder, Honorare. 
5. Bilcher, Gesetze, Zeitschriften. 
6. Kosten der Werbetatigkeit (Inserate, Empfehlungsschreiben). 
7. Fahrgelder und Diaten des Bureaupersonals. 

In die Unkostenkategorie 

III. Generalunkosten 
fallen jedenfalls die Gehalte jener Direktoren, Chefingenieure, Sekretare, Hilfskrafte, 
Diener samt Angestelltenversicherung, Urlaubsgelder, Tantiemen, Fahrgelder, Diaten, 
Miete (eventuell Anteil von Gruppe g), deren Arbeitsleistung allen Filialen zugute kommt. 
Es waren demnach diese Spes en fallweise (monatlich) auf die Filialen (am besten nach 
einem deren Umsatz entspre~henden Schliissel) aufzuteilen und von diesem in die 
Geschaftsunkosten, Gruppe 0), aufzunehmen. 

') 'Siehe Bemerkung zu 1. c) 4. 
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Die Berechnung der Unkosten in Prozenten von der unmittelbar produktiven 
Lohnkrone erfolgt im allgemeinen auf nachstehende Weise: 1st 

L = Jahreslohnsumme (unmittelbar produktive L!'ihne), 
M = Baumaterial (einschlie.lllich Transport, Warenutnsatzsteuer, Zufuhr u. dgl.), 
H = Hilfsanlagen (Material und Lohn mit allen Anhangseln), 
W = Betriebsmittel (Gerate, Material, Lohn usw.), 
B = Betriebsunkosten und 
G = Geschiiftsunkosten, so ergibt sich, wenn L + M + H + W =K gesetzt wird, 

der Prozentsatz fur die 
. B X 100 

BetIlebsunkosten P B = L % vom Lohn, 

Geschaftsunkosten PG = GKX+H: % vom Gesamtumsatz. 

Beide Prozentsatze lassen sich unschwer auf einen einheitlichen Prozentsatz von'L 
reduzieren. 

IV. Richtlinien filr die Ermittlung der sozialen Abgaben 
(Auf Grund der Wiener Lohne und der in Wien vorgeschriebenen Abgabensatze am 

2. August 1929) 

Maurer Hilfsarbeiter Hillsar beiterin 

Lohn S 1,64, Lohn S 1,26, Lobn S 0,86, 
somit je somit je Bomit je 

48 • Stundenwoche 48 • Stundenwoche 48 - Stundenwoche 
Gegenstand S 78,72 S 60,48 S 41,28 

..; Es entfallen auf den Z ..., Arbeit-IArbeit-IArbeit'l Arbeit-IArbeit'IArbeit-
.W geber nehmer geber nehmer geber nehmer 
0 
p, in Schilling 

1 Unfallversicherungsbeitrag1 ) 3,05% I 
von S 46,- ..................... 1,40 - 1,40 - - -

U nfallversicherungs beitrag1 ) 3,05% 
von S 39,84 ..................... - - - - 1,22 -

2 Krankenversicherung .............. 0,90 1,80 0,90 1,80 0,90 1,80 
3 Arbeitslosenversicherung ........... 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 
4 Arbeitsvermittlung ................ 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
5 Arbeiterkammerbeitrag ............ - 0,05 - 0,05 - 0,05 
6 Beitrag zum Bundes-Wohn- und 

Siedlungsfonds .................. 0,01 - 0,01 - 0,01 -
7 Gehilfenumlage .................... - 0,20 - 0,20 - 0,20 
8 Urlaubsentgelt fUr eine Woche .... 1,64 - 1,26 - 0,86 -
9 Krankengeld nach § 1154 b (§ 1155) 

a. b. G. B. (angenommen mit dem 
Betrage unter 8) ................ 1,64 - 1,26 - 0,86 -

10 Fursorgeabgabe 4% ............... 3,15 - 2,42 - 1,65 -

Zusammen .... 110,28 I 3,59 1 8,79 I 3,59 1 7,04 I 3,59 

Auf den Arbeitgeber entfallen somit von 
der ausbezahlten Lohnsumme ........ 13,06% - 14,53% - 17,15% -

Auf den Arbeitnehmer entfallen somit 
vom Verdienstbetrag ................ - 4,56% - 5,93% - 8,69% 

FUr Zwecke der Kalkulation waren daher die soziale~ Abgaben bei den produktiven 
Lohnen im Durchschnitt folgenderma.llen zu berechnen:' 

') Von der Krankenkassa angenommener durchschnittlicher Jahresverdienst pro eine Woche. 
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Unter der Annahme des Verwendungsverhaltnisses von 2 Maurern, 1 Hilfsarbeiter 
und 1 Hilfsarbeiterin bei irgendeinem Arbeitsvorgang: 

2 X 13,06%= 26,12% 
Ix 14,53%=14,53% 
1 X 17,15%= 17,15% 

57,80% 
Der Durchschnitt ergibt somit 14,45% der gesamten Lohnsumme der proliuktiven 

Lohne. Die Abgaben bei den unproduktiven Lohnen sind in ahnlicher Weise zu berechnen. 

Preisansatze fUr Arbeitslohne 1) 

a) Lohne allgemeiner Kategorie in Schilling je Stunde 
I. Ein Polier.. . . . . . . . . . . . . . . .. 2,64 6. Ein Geruster, Deichgraber, 
2. " Vorarbeiter ............ 2,30 Betonierer ............. . 
3. " Maurer ................ 1,64 7. Ein Handlanger, mannlich .. 
4. " Zimmerer.............. 1,74 8. Eine Hilfsarbeiterin ....... . 
5. " Flechter, Schaler, Eisen- 9. " Mortelmacherin ...... . 

bieger, Abzieher bei Eisen- 10." mannliche Wache fUr 
betonarbeiten ............ 1,52 eineTag-oderNachtschichte 

1,50 
1,26 
0,86 
1,00 

12,00 

b) Lohne fur Spezialarbeiter und deren Hilfskrafte in Schilling je Stunde 

I. Ein Vorarbeiter bei Kamin- 8. Ein Hilfsarbeiter bei Stein-
bauten .................. 2,60 holz und Terrazzoarbeiten 1,33 

2. Ein Vorarbeiter bei Kessel- u. 9. Ein Hilfsarbeiter bei Gips-
Ofenbauten u. Kaminmaurer 2,45 dielen u. Korksteinarbeiten 1,42 

3. Ein Ofen-, Kesselmaurer, Gips- 10. Eine Stukkaturer-Hilfs-
dielen-, Korksteinmaurer, arbeiterin .............. 0,98 
Fassader, WeiBarbeiter, II. Eine Fassader-WeiBarbeiter-
Stukkaturer .............. 2,16 Hilfsarbeiterin ........... 0,94 

4. Ein Platten- u. FlieBenleger .. 2,08 12. Ein Geriistpartiefiihrer bei 
5. " Steinholzleger, Terrazzo- Hang- u. Leitergerusten .. 1,97 

leger u. StauBziegelmaurer . 1,91 13. Ein Helfer bei Hang- und 
6. Ein Rohrleger .............. 1,90 Leitergeriisten ..... 1,76 bis 1,89 
7. Isolierer. . . . . . . . . . . . . .. 1,89 

c) Zulagen 
25% erhalten: Arbeiter in Caissons mit Druckluft. 
20% erhalten: Arbeiter, die mit maschineil betriebenen Bohrhammern oder pneu

matischen Werkzeugen arbeiten, Hilfsarbeiter bei Wartung von Maschinen. 
15% erhalten: Arbeiter in Caissons ohne Druckluft. 
10% erhalten: a) der aufsichtfiihrende Maurer bei Arbeiten, bei denen kein Polier 

standig anwesend ist; {J) Arbeiter, bei Kanal- und Kiinettenbauten mit folgendenArbeiten 
beschaftigt: Ausheben, Verfiihren und Deponieren des Aushubmaterials, Aufreillen des 
Pflasters, aile Arbeiten im Kanal, in der Kiinette oder im Schacht, Geriistarbeiten, 
Betonmischen, Zuschiitten, Stampfen, Planieren und Pflastereinklauben; y) Hilfs
arbeiter bei Materialbeforderung mit Butten oder Kiibeln; b) Arbeiter, die im Wasser 

1) Nach dem fiir das Wiener Gebiet giiltigen Kollektlvv~rtrag mit d~m Stand 1. August 1929. Fiir 
die Zeliperiode vom 28. Milrz 1930 bls 28. Februar 1931 kommt auf obige Lllhne ein 2% iger Zuschlag, 
fUr die Zoitperiode vom 1. Milrz 1931 bis 29. Februar 1932 abermals ein 2% iger Zuschlag (also Ins· 
gesamt 4°/.) auf obige Lllhne. 
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stehend arbeiten; e) Zimmerer bei Arbeiten auf TUrmen, wenn das Hauptgesims min
destens 22,50 m uber dem Terrain liegt, und der Turm daruber hinaus mindestens eine 
Hiihe von 12 m hat. FUr Arbeiten bei Brucken, wenn unterhalb der Arbeitsstatte kein 
Schutzgerust sich befindet; C) Arbeiter, die bei benutzten RauchkanaIen oder Feuerungs
anlagen arbeiten; Arbeiter, die mit Sauren in BerUhrung kommen; Arbeiter, die mit 
heiBem Teeranstrich beschiiftigt sind; 1]) Geruster beim Zutragen von Stufen beschiiftigt. 

20 g je Stunde erhalten: Arbeiter, welche auf Hange-, Leiter- odeI' Patentgerlisten 
beschiiftigt sind; Arbeiter, welche bei der Auf- und Abmontierung von Hange- und 
Leitergerlisten beschaftigt sind; Maurer, die bei Herstellung von Klinkerverblendung 
beschiiftigt sind. 

Aufzahlung fur Uberstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten: 
Uberstunden, sowie die Arbeit an Sonn- und Feiertagen werden mit 50%, die Arbeit 

zur Nachtzeit wird mit 100% Aufzahlung auf den normalen Stundenlohn vergutet. 
15% Aufzahlung gebiihrt, wenn die normale Arbeitszeit ganz oder teilweise in die 

Nachtzeit falIt; wenn in zwei oder mehreren Schichten gearbeitetwird, fUr die in die 
N achtzeit fallenden Stunden. 

Sonn- und Feiertagsarbeit gilt von 5 Uhr bis 20 Uhr, Nachtarbeit von 20 Uhr bis 
5 Uhr. 

Als Feiertage gelten: Neujahr, Ostermontag, Pfingstmontag, die beiden Weihnachts
feiertage, der 1. Mai und der 12. November. 

Preisansiitze fiir Fuhrwerksleistungen im Wiener Gebiet 
1. Ein Paar Pferde,samt Wagen und Kutscher, bis zur Verwendungsdauer von 
a) einem Tag ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 50,00 
b) " halben Tag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,30,00 

2. Zwei Cabs mit einem Kutscher, je Tag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,45,00 
3. Ein " "" """ .................... _ . . . .. ,,28,00 
4. Eine einspannige Fuhre, je Tag _ ...... .. . ..... .... .... .. . . .. .... ,,30,00 
5." " "" halben Tag ......................... " 18,00 
6. zweispannige Fuhre zum Verfiihren von Schutt, je Fuhre . . .. " 12,00 
7. " einspannige Fuhre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 7,00 
8. Ein Wagen ohne Pferde (Stehwagen), je Stunde ................. " 1,50 
9. " Paar Vorspannpferde samt Kutscher, ganztagig .............. ,,40,00 
10."" " " " halbtagig. . . . . . . . . . . . .. ,,25,00 
11. " Lastauto mit Anhanger, einem Autolenker und einem Mitfahrer, Grund

gebiihr S 48,00 plus S 1,60 mal Anzahl der gefahrenen Kilometer. 
12. Ein Lastauto mit Lenker, Grundgebiihr S 36,00 plus S 1,20 mal Anzahl der 

gefahrenen Kilometer. 
Anmerkung: Normale Zufuhrmoglichkeit vorausgesetzt. Vorspann wird separat 

vergutet. 

Derzeitige Richtpreise der wichtigsten Baumaterialien loko Baustelle 
(Wien) 

1 m3 Bruchsteine ................................................ S 18,00 
1000 Stiick Mauerziegel, o. F., neu ................................ " 100,00 
1000 o. F., alt, geputzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 70,00 
1000" "d. F., neu ............................. _. " 85,00 
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1000 Stuck Mauerziegel, d. F., alt, geputzt ..................... " .'. S 60,00 
100 kg StuckweiBkalk............................................. " 50,00 
1m3 gelOschter WeiBkalk, stichfest ................................ " 50,00 
100 kg Portlandzement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 9,00 
100 kg Romanzement ............................................ " 8,00 
100 kg fruhhochfester Zement ..................................... " 10,60 
100 kg Gips ....................................................." 7,50 
1m3 Gstatten-Mauersand oder Betonsand _ ......................... " 10,00 
1m3 doppeltgeworfener Donausand.. . ... . .. . . .. . .... . .... ..... .. ... " 12,00 
1m3 Ziegeldeckersand, grob ..................................... " " 16,00 
1 m3 " fein ....................................... " 20,00 
I rn3 Well- oder Schleifsand ...................................... " 15,00 

100 kg Dolomitsand, :~~tel ~~ ~~ ~~ :2). . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 4,20 bis 9,00 

grob 50" " " 
100 kg Terranova, fein 22"" ") 

mittel 24" " " . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 15,00 bis 18,00 
grob 26" " " 

100 kg Schamotternehl ........................................... S 10,00 
I Stuck Schamotteziegel ................................. S 1,00 bis 1,50 
1 m3 Lehrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 8,00 
I rn3 Kohlen1osche ..............................................." 6,00 

POlzungen 1) 

Um fur Kostenberechnungen und Kalkulationen einen Annaherungswert zu 
haben, sind je m2 abgewickelter Flache an Gerusterstunden· G in Rechnung 
zu stellen: 

1m2 gewohnliche Polzung, d. i. Pfosten, Mann an Mann gelegt oder in 
einer gewissen Entfernung voneinander angeordnet, samt Beigabe des 
Polzungsrnaterials mit den erforderlichen Auswechslungen und des 
Ruckbaues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,5 G 

1 m2 schwere Polzung wie oben, jedoch mit Hinterfullurigen oder Unter-
stopfungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,5 " 

1m2 Bruckenherstellung uber Kanal oder Rohrkunetten, fur mittleres 
Fuhrwerk benutzbar ....................................... 3 bis 6 " 

Anmerkung. Fiir Holzverschnitt werden 25% Zuschlag vom Materialwert gerechnet. 
Wenn das Polzungsmaterial nicht riickgewonnen werden kann, so sind 3/4 vom Neuwert 
in Rechnung zu stellen. 

Kalkloschen 
1 rn3 gelOschter Kalk erfordert: 

450 kg gebrannten WeiBkalk 
1,2 rn3 Wasser und 
4,2 Hilfsarbeiterstunden, 

wobei angenornrnen wird, daB das Wasser an Ort und Stelle vorhanden ist. 

') Siene aueh: "Nebenarbeiten". Seite 151. 
Bauratgeber. 9. Auf!. 11 
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Mortelerzeugung je m3 

geloscht zement zement Sand stunden wei~kalk'/ POrtland-/ Roman-Iwasser I /Arbeits-

') Preis in S je 1 ma 
mittlerer Einheitspreis in 8 (reine Selbstkosten)l) 

50,0 10,0 1,26 

ma I 
9,0 ffir I 8,5 ffir I~I 

100 kg m' ma I 1i Materiall Lonn j<:lumme 

grob 1:3 ... , ..• 0,33 - - 0,22 1 (Gstatten -) 3,5 26,55 4,41 30,96 
fein 1:1 •.....• 0,71 - - 0,11 0,71 (Donauwell-) 4,0 46,89 5,04. 51,93 
grob 1:3 ....... - - 330 0,32 1,05 (Flua-) 3,5 40,73 4,41 45,14 
fein 1:1 ....... - - 700 0,40 0,8 (Donauwell-) 4,5 72,40 5,67 78,07 
grob 1:4 ....... - 370 - 0,30 1,2 (Flua-) 3,5 47,77 4,41 52,18 
fein 1:2 ....... - 630 - 0,35 0,95 (Donauwell-) 4,5 71,98 5,67 77,65 
verlangert 

grob 1:2:10. 0,20 150 - 0,20 1,1 (Flul3-) 4,0 36,75 5,04. 41,79 
verlAngert 

fein 1:1:6 ... 0,15 225 - 0,21 0,97 (Well-) 4,5 43,32 5,67 48,99 
Dolomitmortel 0,24 - - 0,12 1,2 (Dolomit-) 3,5 54,03 4,41 58,44 
Leh=ortel. .. Lehm 1,2 - - 0,13 

I 
- 3,5 7,22 4,41 11,63 

Gipsmortel .... Gips - - 0,85 - 4,0 127,50 5,04 132,54 
1700 kg 

') Siehe Anmerkung 1 auf S. 159. 

Der Berechnung wllrde zugrunde gelegt fiir: 
Sand: Donauwell ...................... 16,0 Sima Lehm .................................... 6,0 81m' 

Flul3 ............................. 12,0 " Glps je 100 kg ........................... 7,5 " 
Dolomit . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . . ... 35,0 " 

Mortelbedarf 
fur die hauptsachlichsten Maurerarbeiten bei einem Mischungsverhaltnis von 1: 3: 

Fiir 1 mS Bruchsteinmauerwerk ............................. 0,33 ma Mortel 

., 

" 

1 " voIles Ziegelmauerwerk ............................ 0,27 
1000 Stuck Mauerziegel in Wanden oder Wolbungen ver-

mauern ........................................ 0,97 
1 m2 liegendes Ziegelpflaster in Sandbettung, die Fugen mit 

Mortel ausgegossen ............................. 0,012 " 
1 " liegendes Ziegelpflaster mit Mortelbettung ........... 0,025 " 
1 stehendes " " " . . . . . . . . . .. 0,036 " 
1 " gewohnlichen, groben Anwurf, 10 bis 15 mm stark ... 0,014 " 
1 " glatten Wandputz, grob und fein, 17 bis 20 mm stark 0,022 " 
1 " einfachen Fassadenputz mit schwachen Fugen ....... 0,023 " 
1 " " "tiefen Fugen ........... , 0,026 " " 
Anmerkung: Bei Regiearbeiten ist die Materiallieferung auch nach Kasten und 

Schaff ublieh. Ein Kasten = 4 Schaff = 0,05 mS. 

Mauerstiirken 
Ziegellange %, 1, 1 %, 2 usw. 
Osterreiehisehes Pormat in em: 15, 30, 45, 60 uaw. 
Deutsehes Format, Breite in em: 13, 26, 39, 52 usw. 
Mauerstarken, die nur durch Abhauen der halben oder der ganzen Ziegel erzielt 

werden konnen, werden mit dem voIlen MaBe der halben bzw. ganzen ZiegeIlangen 
verrechnet. 
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Gerades Ziegelmauerwerk 
Fur die Berechnung des geraden Mauerwerkes, im Rohban gemessen, gel ten 

folgende Bestimmungen 1) : 
a) Bei durch Zwischendecken unterteilten Gebauden wird die Rohe der ein

zelnen Geschosse von 15 em unter dem FuBboden des einen Geschosses bis 15 em 
unter dem FuBboden des nachsten Geschosses gerechnet. 

b) Bei Gebauden, welche nicht durch Zwischendecken unterteilt sind, oder 
bei Raumen, deren lichte Rohe uber 3,5 m betragt, ist die Rohe von 3,50 m als 
GeschoBhOhe anzunehmen, so daB je 3,50 m als eine GeschoBhi.ihe zu rechnen sind. 

c) Bei Berechnung des Mauerwerkes werden aUe Offnungen, Tore, Fenster, 
Turen usw., in Abzug gebracht und werden diese Offnungen wie folgt berechnet: 

1. Offnungen mit geradem Sturz: aus der LichthOhe mit der Lichtweite. 
2. Offnungen mit ungeradem Sturz: aus der lichten Rohe bis zum Bogen

anlauf mit der lichten Weite. 
3. Bei Offnungen, welche mit StOcken verkleidet sind, wird das LichtmaB 

des Stockes bzw. bei ins Futter aufgehenden Tiiren die kleinere Futterlichte in 
Rechnung gezogen, im ubrigen jedoch nach den in 1. und 2. enthaltenen Bestimmungen 
vorgegangen. 

Tor-, Tiir- und Fensterbogen, Fensterparapetmauern, SpaletthersteUungen, 
Versetzen von Tur- und Fensterstocken, Gewanden u. dgl. werden separat ver
rechnet. 

Nischen (wozu auch Blindtiiren und Blindfensteroffnungen gehOren) werden 
von der Mauerwerkskubatur mit ihrem wirklichen AusmaB in Abzug gebracht. 

Schlauche werden nur dann abgezogen, wenn der auf ihre Richtung senkrecht 
gefiihrte Querschnitt 0,4 m2 ubersteigt. 

Ziegelkreu~scharen bei Fundamentmauerwerk werden in die Kubatur desselben 
einbezogen. 

d) Das AusmaB der im Ziegelmauerwerk liegenden Beton- und Eisenbeton
konstruktionen wird vom Mauerwerk in Abzug gebracht. Diese Konstruktionen 
werden separat verrechnet. 

e) Steinverkleidungen an den Fassadenflachen werden mit ihrer verglichenen 
Dicke ohne Rucksicht auf Tor- oder Fensterleibungen von der Mauer in Abzug 
gebracht, dagegen wird auf die Einbindung einzelner Werkstiicke keine Rucksicht 
genommen. 

f) Bei Berechnung von Mauern mit rundem oder polygonalem GrundriB, 
z. B. bei Stiegenhausern, wird - wenn der lichte Raum 20 m2 nicht ubersteigt -
dieser Rohlraum nur mit 5/6 seiner Grundflache abgezogen. lJbersteigt die Grund
£lache des Rohlraumes dieses AusmaB, so ist dieser mit dem voUen FlachenmaB 
in Abzug zu bringen. 

g) In Bogen Iaufende Mauern werden bezuglich ihrer Lange im auBeren Um
fang gemessen. 

Samtliche im nachfolgenden ausgeworfenen Preise sind die reinen Selbst
kosten (ohne j ede Regie, Abgaben usw.) und basieren auf den flir das Wiener 
Arbeitsgebiet giiltigen KollektivvertragslOhnen mit dem Stande vom 1. August 1929 2). 

') Dieser Berechnungsart sind die Bestimmungen des stiidtischen Preistarifes der Gemeinde Wien 
aus dem Jabre 1912 zugrunde gelegt, jedoch unter Beriicksicbtigung der geanderten Verbiiltnisse. 

') Siehe Anmerkung 1 auf S, 159. 
11* 
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1. Fundamentmauerwerk 

ohne Verputz, beiderseits Erdwand, mit Abzug aller Offnungen, fiir das erste 
Tiefenmeter; Mischungsverhaltnis 1: 3 : 

Materialbedarf 

~".p ~..., ... '" Je mS ~ ~j ~ ~ Q;lrd Q;l 
~ Q;l .-'=I~ rtl 

~ ~S ~~ rtl 
0;'0 ~ ..... 
'S'a) N '" Q;l ~w ~ ~bJl ~>;! 

Stiick m3 kg mS 

Einbeitspreis in S ..... 70,00 50,001 9,00 10,00 0,24 

a) Osterreich. Format, 
je %0 je % 

, 
mit alten Ziegeln, 
in WeiBkalk ...... 285 0,10 - 0,31 0,16 

b) Wie vor, in Portland 285 - 130 0,33 0,10 

c) Wie vor, in verlan-
gertem Mortel ..... 285 0,05 65 0,32 0,14 

------
d) Osterreich. Format, S 100,00 

mit neuen Ziegeln, je%o 
in WeiBkalk ...... 280 0,10 - 0,30 0,18 --

e) Wie oben, in Port-
land .............. 280 - 128 0,32 0,09 

£) Wie vor, in verlan-
gertem Mortel ..... 280 0,05 64 0,31 0,135 --

g) Deutsches Format, S 60,00 
mit alten Ziegeln je %0 
und WeiBkalk ..... 408 0,11 - 0,32 0,17 ----

h) Wie oben, in Port-
land .............. 408 - 135 0,34 0,095 ----

i) Wie vor, in verlan-
gertem Mortel ..... 408 0,05 67 0,33 0,135 ------

k) Deutsches Format, S 85,00 
mit neuen Ziegeln, je %0 
in WeiBkalk ...... 400 0,11 - 0,320,16 

1) Wieoben,mitneuen 
1- 130 1 0,3210,095 Ziegeln, in Portland 400 

10,05 --:-1 0,3210,128 
m) Wie oben, in verlan-

gertem Mortel ..... 400 
') Siehe Anmerkung 1 auf S. 159. 
2) M. = 1 Maurer· 

G. = 1 Geriister-
H. = 1 Hilfsarbeiter
E. = 1 Erdarbeiter
B. = 1 Betonierer
P. = 1 Partiefiibrer-

W. = 1 Weiber- (Hilfsarbeiterinnen-) 
Z. = 1 Zi=ermanns--

Arbeitszeit Preis je mS 

in Stunden 1 ) in SI) 

- Q;l ~ ..... r:: S 1\'[,2) G.2) H.2) W.2) '" .-'=I Q;l S ..., 0 
~ H ~ 
~ w 

1,64 1,50 1,26 0,86 

5,2 0,2 3,7 I~ 28,09 15,64 43,73 

6,7 0,2 3,7 2,6 34,97 18,19 53,16 

5,9 0,2 3,7 2,55 31,53 16,83 48,36 --------------

5,0 0,2 3,5 2,5 36,04 15,06 51,10 ----
6,5 0,2 3,5 2,6 42,74 17,61 60,35 ----
5,7 0,2 3,7 2,5 39,39 16,46 55,85 ------

. 
6,3 0,2 4,2 2,5 33,22 18,0751,29 ----
7,8 0,2 4,2 2,6 40,05 20,62160,67 

7,0 0,2 4,2 2,5 36,34 19,22155,56 --------

42,74117,3360,07 6,0 0,2 4,0 2,5 

-;:--;14,0 ~ 48,92 19,88 68,80 

~ 0,214,0 ~ 
------
45,58 18,48 64,06 

Anmerkung: Fiir das zweite Tiefenmeper kommt ein Zuschlag von 3% auf die 
Lobne, fiir daB dritte von 7%, fiir das vierte von 10%, fiir das fiinfte von 14% und 
fiir jedes weitere plus 3% auf das vorhergehende. 
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Geriisterstunden sind nur fiir die Herstellung von Fordertreppen und Rutschen 
zu verrechnen; iiber Geriiste siehe "Baugeriistherstellung". 

Sollte verliingerter Romanzementmortel in Verwendung kommen, so sind 
unter Berucksichtigung des Mischungsverhiiltnisses die Angaben aus der Mortel
mischungstabelle zu verwenden. 

2. Kellermauerwerk 

mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung und ohne Verputz und ohne Verbriimen 
der Fugen. Fur das erste Tiefenmeter; Mortelmischungsverhiiltnis 1: 3 : 

Materialbedarf Arbeitszeit Preis je mS 

in Stunden 1) in S1) 

d ... rCl"" ,... ,... 
Je mS 

Q) ~~ \:1;:1 a;).-o a;) - a;) 
~ a;) ..cl\:l III ~ 

~ ~S ~~ 
III 

..... \:I S 0:1'0 ~ M~ G. H. W. ~ ..cl ..... ·S~ ~w S N 
,... a;) r:: "" 0 

~~ ~"I ~ H ~ 

Stiick I mS 
~ w 

kg mS 

Einheitspreis in S ..... 70,00 50,00 9,00 10,00 0,24 1,64 1,50 1,26 0,86 

I je %0 je % 
a) Osterreich. Format, 

mit alten Ziegeln, 
in WeiBkalkmortel. . 285 0,10 - 0;31 0,16 6,2 0,2 3,7 2,5 28,09 17,28 45,37 

1130 0,330,10 

--------------
b) Wie oben, in Port-

la,pdzementmortel " 285 - 7,7 0,2 3,7 2,6 34,97 19,83 54,80 

c) Wie oben, in verlan-
0,051 651 0,3210,13 gertem Mortel ..... 285 6,9 0,2 3,7 2,5 31,53 18,43 49,96 

d) Osterreich. Format, S 100,00 
mit neuen Ziegeln, je %0 
in WeiBkalkmortel. . 280 0,10 - 0,30 0,18 6,0 0,2 3,5 2,5 36,04 16,7052,74 ------

19,25161,99 
e) Wie oben, in Port-

landzementmortel .. 280 - 128 0,32 0,09 7,5 0,2 3,5 2,6 42,74 

f) Wie oben, in verlan-
gertem Mortel ..... 280 0,05 64 0,31 0,13 6,7 0,2 3,5 2,5 39,39 17,85 57,24 ------

g) Deutsches Format, S 60,00 
mit alten Ziegeln je %0 
und WeiBkalkmortei 408 0,11 - 0,32 0,17 7,3 0,2 4,2 2,5 33,22 19,71 52,93 --------

h) Wie oben, in Port-
Iandzementmortel " 408 - 135 0,34 0,095 8,8 0,2 4,2 2,6 40,05 22,26 62,31 ----------------

20,86157,20 
i) Wie oben, in verlan-

gertem Mortel ..... 408 0,05 67 0,33 0,13 8,0 0,2 4,2 2,5 36,34 

k) Deutsches Format, S 85,00 
mit neuen Ziegeln, je %0 
in WeiBkalkmortel. . 400 O,ll - 0,33 0,19 7,0 0,2 4,0 2,5 42,85 18,97 61,82 ------

I) Wie 0 ben, in Port-
Iandzementmortel .. 400 - 130 0,35 0,10 8,5 0,2 4,0 2,6 49,2221,52 70,74 --------------

45,78\20,12 
m) Wie oben, in verlan-

gertem Mortel ..... 400 0,05 65 0,34 0,14 7,7 0,2 4,0 2,5 65,90 
') Siehe Anmerkung 1 auf Seite 159. 

Anmerkung: Die Anmerkung S. 164 hat auch hier sinngemaile Allwendung zu finden. 
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Fenster- und Tiirherstellungen sind separat zu verrechnen (siehe 
V ersetzar beiten). 

3. Gescho13mauerwerk 

mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung, ohne Verputz Wld ohne Geriistung, mit 
Abzug aller Offnungen, im ebenerdigen Gescho13. Mortelmischungsverhaltnis 1: 3 : 

:Materialbedarf Arbeitszeit Preis je m3 

in Stunden 1) in Sl) 

,!<I'.., .,j 4J I "' I I 
I 

"' I Cl ~~ 
~ ~ aJ aJ "; aJ Je m3 oeaJ~'1:I rL! QJ) 
~ S ~ @ rL! ..... ~ S .;:; 0)'0 oe :M. G. H. W. "' ~ 

·s~ aJ S N "' aJ aJ W. ~ 4J 0 
~~ o '" ~ oe H :;l 
~---- ~ w. 

Stiick 1--;;- kg m3 

Einheitspreis in S ..... 70,00 150;00Ij~'~~J 10,°°1°,24 1,64 1,50 1,26 0,86 
je %0 --------------

a) Osterreich. Format, 

0,101-1 0.31 
mit alten Ziegeln, 
in WeiBkalkmortei .. 285 0,16 7,2 0,2 3,7 2,5 28,09 18,92 47.01 

b) Wie oben, in Port-
-11301 0,33 8,71 0,213,7 Iandzementmortel .. 285 0,10 2,6 34,97 21,47 56,44 

c) Wie oben, in verIan- ~I~ gertem Mortel ..... 285 0,05 65 0,32 0,13 3,7 2,5 31,53 20,07 51,60 ------ ----------
d) Osterreich. Format, S 100,00 

mit neuen Ziegeln, je %0 
in WeiBkalkmortei .. 280 0,10 - 0,30 0,18 7,0 0,2 3,5 2,5 36,04 18,34 54,38 ------

e) Wie oben, in Port-
Iandzementmortel " 280 - 128 0,32 0,09 8,5 0,2 3,5 2,6 42,74 20,97 63,71 

----------------------
£) Wie oben, in verlan-

gertem Mortel ..... 280 0,05 64 0,31 0,13 7,7 0,2 3,5 2,5 39,39 19,49 58,88 
-- --------------

g) Deutsches Format, S 60,00 I 
mit alten Ziegeln je %0 
und WeiBkalkmortei 408 O,ll 0,32 0,17 8,3 0,2 4,2 2,5 33,22 21,35 54,57 

h) Wie oben, in Port-
I Iandzementmortel .. 408 - 135 0,34 0,095 9,8 0,2 4,2 2,6 40,05 23,90 63,95 
----------------------

i) Wie oben, in verIan-
I 0,05 gertem Mortel ..... 408 67 0,33 0,13 9,0 0,2 4,2 2,5 36,34 22,50 58,84 

S 85,001--
--------------------

k) Deutsches Format, 
mit neuen Ziegeln, je %0 
in WeiBkalkmortel. . 400 O,ll - 0,33 0,19 8,0 0,2 4,0 2,5 42,85 20,61 63.46 

---- ----
I) Wie oben, in Port- I-=-Iandzementmortel .. 400 130 I 0,35 0,10 9,5 0,2 4,0 2,6 49,22 23,16 72,38 ----
m) Wie oben, in verIan-

I 0,05 651 0,34 gertem Mortel ..... 400 0,14 8,7 0,2 4,0 2,5 45,78 21,76 67,54 
1) Siehe Anmerkung 1 auf S. 159. 

Anmerkung: Die Anmerkung unter I hat auch hier sinngemiiBe Anwendung 
zu finden. 

GeschoBzuschlag je GeschoB und 1m3 o. F ...... I H. und 0,5 W: = S 1,69 
" I " d. F .....• 1,2 H. " 0,8 "\V:= S 2,20 
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Verschiedene Mauerwerksgattungen 

1. Fundamentmauerwerk aus Bruchsteinen 

ohne Verputz, beiderseits Erdwand, mit Abzug alIer Offnungen mit Ausgleich
schichten aus Ziegeln, ohne Geriistung, fUr das erste Tiefenmeter 

Materialbedarf Arbeitszeit Preis je mS 

in Stunden 1) in Sl) 

~.Sl 
,>I".., ~"'" .. 

G}·lw. 
I 

Je mS ~ ta..c:: >:l >:l Q)rd fi) 3 I a; 
bIJ ~~ d Q) ~>:l III >:l S Q) 9:0 .... S III .. ~$I Illd d M. ,..c:[ 
N 'Q~ t:Q) ~oo ~ 

Q) 

I 
S ~Ill "'" 0 iSbIl o ~ d 

1 

H = ~ ~ 00 

mS I Stiickl mS I kg I mS 

Einheitspreis in S .• 18,°°1100,00 50,00 9,00 110,°°1 0,24 1,6411,5°11,261 0,86 
_1_-je%o je % 

Mit WeiBkalkmortel 
1,121-- 0,10 1 0,301 0,18 5,0 I-;I-:-~ 30,20115,82 46,02 M.V. 1: 3 ....... --------

Mit Portlandzement-
-=-1130 1 0,351 0,10 37,38118,28155.66 mortel M.V. 1: 3 1,12 6,5 0,2 4,1 2,5 

20 ----
Mit Portlandzement-

-=-1100 I 0,371 0,11 34,89 18,28153,17 mortel M.V. 1: 4 1,12 6,5 0,2 4,1 2,5 --------
Mit verlangertem 

0,051 651 0,361 0,14 5,71 0,214,1 12,5 6,96151,10 Mortel .......... 1,12 34,14 
') Siehe Anmerkung 1 auf S. 159. 

Anmerkung: Die Anmerkungen von "Geradem Ziegelmauerwerk" haben aurh 
hier sinngemaBe Anwendung zu finden. 

2. GeschoBmauerwerk aus Bruchsteinen 

mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung, ohne Verputz und ohne Geriistung, 
mit Abzug aller Offnungen, im ebenerdigen GeschoB; Mortelmischungsverhaltnis 1 : 3 : 

Materialbedarf Arbeitszeit Preis je mS 

in Stunden 1) in Sl) 
--

~>:l ~,.!Id ~~ ~"'" .. 
1 

Je rns >:l >:l rd Q) .... a; 
Q ..... "cad d Q) d Q) >:l III .~ >:l S ~ Q) S s ~a III 

d d M. G . H. W. .. ,..c:[ .. "'" ~,.!Id Q) 

I 
S ~Ill o Q) "Q) 00 ~ "'" 0 

~~ ~~ d H ~ 

~ 00 

mS kg mS 

Einheitspreis in S. -. 18,0°150,0°1.8,0°1.9,00 110,°°1 0,24 1,6411,5°11,261 0,86 
1 1 Je %Je % 

Mit WeiBkalkmortel 1,1 I 0,121 I 1 0,331 0,18 8,0 1 0,2 14,l12.5" 29,14120,74149,88 

Mit Romanzement-
1,2 - 1100 1 - 1 0,35 0,10 -;I-;I-:-I~ 33,12122,3855,50 mortel ........... 

Mit Portlandzement-
1,2 -=-1-=-1130 1 0,35 0,10 ~I-;I-:-I~ 36,82123,2060,02 mortel ........... 

Mit verlangertem 
1,2 1 0,061-=-1--:-1 0,34 0,14 ~I-;I-:-I~ 33,88121,88155,76 Mortel ........... 

') Siehe Anmerkung 1 auf S. 159. 

Anmerkung: Wie "Gerades Ziegelmauerwerk", S. 163. 
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3. Ziegelmauerwerk im Rohbau 
oder mit gesehlammten oder gepreBten Ziegeln verkleidet, wird im vollen Mauer
k6rper, inklusive der Verkleidung, wie "Gerades Ziegelmauerwerk" gereehnet, 
die Mehrkosten je naeh den verwendeten Ziegelgattungen zugesehlagen und auBerdem 
noeh die Mehrarbeit je 1 m2 hinzugereehnet: 

0,45 H. +0,90 W. = S 1,34. 
Anmerkung: Bei Verwendung von Klinkerziegeln kommt ein weiterer Zuschlag 

fiir Mehrarbeit von 4 ~L+ 1 H. je 1 m 3 = S 7,82 hinzu. An Stelle des Preises fiir ge
wohnliche Ziegel ist der von Klinkerziegeln einzusetzen. 

4. Riegelmauerwerk 
zu ebener Erde, 0,15 em stark; M6rtelmisehungsverhaltnis 1:3 

Tirren und Fenster sowie die Geh61ze, welehe von Mauerwerk umgeben sind 
oder dassel be begrenzen, werden nieht in Abzug gebraeht. 

Materialbedarf Arbeitszeit Preis je rn2 

in Stunden 1) in 8 1) 

-d"" 
, 

....., 
a~ 

.. 
Je rn2 <ll § ~ rc <ll oe <ll 

b/) .",....., >:I rIl >:I >=i 
<ll ~ +=is rIl .~ <ll ~ ~ M. G. H. W. ~ 

H 
.", 

:::~ <ll S N .. <l" W. ::: "" 0 

&:'" ~ H ;:I 
---- ;:.; w. 
Stiick rn3 kg rn3 

Einheitspreis in 8 ..... 100,00 50,0°1.9,0°110,0°1 0,24 1,64 1,5°11,261 0,86 I I je %0 Je % 
1 rn2 Riegelrnauerwerk, 

0,021 I 0,051 0,02 2 0,031 0,51 0,4 5,70 4,30110,00 15 em ..............• 42 

dtto. verlangert ........ 42 0,011_6_. 0,05 0,02 _2_ 0,03 0,5 0,45 5,74 4,34 10,08 

1 rn2 Riegelrnauerwerk, 
13 em ............... 52 0,02

1 

- 0,06 0,02 2,1 0,03 0,55 0,4 6,80 4,53 11,33 

dtto. verlangert ........ 52 0,01 -7-1 0,06 0,022,l 0,03 0,55 0,45 6,93 4,57 11,50 
') Siehe Anmerkung ') auf S. 159. 

Anmerkung: GeschoBzuschlag je GeschoB und 1 rn 2 :O,15 H. und 0,1 W.=S 0,28. 

5. Troekenmauerwerk 

Bruch- Ziegel 8chotter Arbeitszeit Preis je rn3 in S 1) 

Je rn3 
stein rn3 Stiick rn3 in Stunden 1 ) 

Material I 18urnrne Lohn 

Einheitspreis in 8 .. 18,00 100,00 10,00 1,64 1,26 
je %0 

Bruchstein ........ 1,3 - - 3,5M. 3,5 H. 23,40 10,15 33,55 
Ziegel. ............ - 330 - 3,5 3,5 33,00 10,15 43,15 
8teinwurf ......... 1,1 - 0,12 2,75 2,75 21,00 7,98 28,98 

') Siehe Anmerkung ') auf S. 159. 

Anmerkung: GeschoBzuschlag je GeschoB und 1 rn3 ..•..• 0,5 H. = S 0,63. 

6. Gemisehtes Mauerwerk 
Wird naeh seiner Zusammensetzung in dem Verhaltnis der entspreehenden 

Mauerwerksanalysen bereehnet. 
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Bei Unterfangungs- oder sonstigen schwierigen Arbeiten sind 
die Ansatze der Analysen um mindestens 50% zu erhohen. 

7. Ziegelgewolbemauerwerk 

·Fib: die Berechnung des Ziegelgewolbemauerwerks, 1m Rohbau gemessen, 
gelten folgende Bestimmungen 1) : 

a) Bei der Berechnung der Gurten und Tonnengewolbe ist als Umfang (Lange) 
die Spannweite mehr der PfeilhOhe mehr der 1 %fachen verglichenen Dicke an
zunehmen. 

Tonnengewolbe (Platzel) bis zu einer Pfeilhohe von 30 cm und bis zur Starke 
von 15 cm werden nach dem FlachenmaB der Rorizontalprojektion verrechnet. 
Bei Ausfiihrung dieser Gewolbe zwischen Traversen wird die Stegdicke nicht in 
Abrechnung gebracht. 

b) Bei Berechnung der Kreuzgewolbe wird die eine der Durchkreuzungs
tonnen, und zwar die nach der Langsachse des Gewolbes, als ganz, die andere als 
halb angenommen. 

c) Bohmische Platzel werden in der Weise berechnet, daB man die Lange 
wie bei den Tonnen, die Breite jedoch als gekriimmte Linie annimmt, wobei die 
Steigung als Pfeilhohe gilt. 

d) Bei Kuppel- und Kappengewolben nimmt man die innere Umfangslinie 
im Anlauf des Gewolbes als Lange, die halbe Spannweite mehr der Pfeilhohe mehr 
der 1 %fachen verglichenen Dicke als Breite an. 

e) Bei GewolbefiiBel (vorspringende Gewolbeauflager) wird die Lange mit der 
Ausladung und der Rohe der FiiBel als Prisma gerechnet. 

f) Die Gewolbenachmauerung wird, wenn sich eine solche als notwendig 
herausstellt, als gerades Mauerwerk berechnet. 

g) Aufmauerungen auf Gurten werden als gerades Mauerwerk in Rechnung 
gebracht. 

1m Keller oder Parterre 

ohne Verputz und Lehrgeriist; Mischungsverhaltnis 1: 3 : 

Materialbedarf Arbeitszeit Preis je m3 . 

in 8tundell 1) in 8 1) 

Ql 
.-d..., ;!. ... 

Je m3 <::::1";< I:ll:l <!)'d <!) - <!) 
bJJ ..... - d <!) ... I:l rLi d 

Q S <!) <!)d ~S ~d 
rLi ..... 
d M. G. ... ~ ..... ~..;< H. w. <!) S N ... <!) ~rLi ~ ~ 

0 
~"1 H ::l 

I ~ w 
Stiick m3 kg rn3 

Einheitspreis in S ..... 100,00 50,00 9,00 to,oo 0,24 1,64 1,5e 1,26 0,86 
je %0 je % -------- ----------

a) Neue Ziegel, oster-
reichisches Format, 
in WeiBkalkmOrtel. . 280 0,10 - 0,3( 0,18 8,0 0,2 3,8 2,5 36,04 20,36 56,40 

') Siehe Anmerkung ') auf S. 159. 

') Dieser Berechnungsart sind die Besti=ungen des st!l.dtischen Preistarifes der Gemeinde Wien 
aus dem Jahre 1912 zugrunde gelegt, jedoch unter Beriicksichtigung der ge!l.nderten VerhMtnisse. 
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Materialbedarf Arbeitszeit Preis je rn3 

in Stunden 1) in SI) 

Q3 ~~ 
.,:,~ ~ ... 

Je m 3 1=1 >:1 <ll~ <ll ...... <ll rn .~ bO .", ...... c;j <ll ... >:1 rn >:1 S <ll ~~ 
~>:1 ~c;j c;j ... 

N ~'" .1\1. G. H . W. <ll .J:i 8 ... <ll c;jrn 
~ o " :::-: ~ 0 

~ 
c;j H ~ .... U2 
~ 

Stiick m 3 kg m 3 

Einheitspreis in S .... 100,00 50,00 9,00110,001 0,24 1,64 1,5°1 1,26 0,86 
_1_1-je 0/00 je Ufo 

-1--'-b) Wie oben, in Port-
128 0,321 0,09 ~I-:: 42,74122,34'65,08 landzementmortel .. 280 - 9,0 2,6 

I 0,05 0,213,9 

------
c) Wie oben, in verlan-

gertem Mortel ..... 280 64 0,31 0,13 8,5 2,5 39,3921,3060,69 ------ ------
d) Alte Ziegel, oster- S 70,00 

reichisches Format, je %0 
in WeiBkalkmortel .. 285 0,10 - 0,31 0,16 9,0 0,2 4,0 2,5 28,09 22,25 50,34 --

0,331 0,10 

----

~I~ 
------

e) Wie oben, in Port-
landzementmortel .. 285 - 130 10,0 0,2 34,97 24,2359,20 

---- --,--

f) Wie oben, in verlan-
gertem Mortel ..... 285 0,05 65 0,32 0,13 9,5 0,2 4,1 2,5 31,5323,20 54,73 

S 85,001 --,----
----

42,85123,45 

g) Neue Ziegel, deut· 
sches Format, in je %0 
W'eiBkalkmortel ... 400 0,11 -I 0,33 0,19 9,5 0,2 4,3 2,5 66,30 

400 I-=- 130' 0,36 0,10 

----
h) Wie oben, in Port-

landzernentrnortel " 10,5 0,2 4,5 2,6 49,2225,43 74,65 

I 0,05,~ 0,34 0,14 

----
i) "Vie oben, in verlan-

gertem Mortel ..... 400 10,0 0,2 4,4 2,5 45,7824,39 70,17 
1) Siehe Anmerkung 1 auf S. 159. 

Anmerkung: GeschoBzuschlag bei Ziegelgewolbemauerwerk wie bei "Geradem 
Mauerwerk". 

PlatzelgewOlbe 

zwischen Traversen, Gurten oder Mauern, ohne Geriistung, bis zu 15 em Starke 
und bis zu einer Pfeilhohe von 30 em, ebenerdig: 

Materialbedarf Arbeitszeit Preis je m2 

in Stunden 1 ) in SI) 

Q) ~~ 
.,:,~ 

~~ ... 
Je m2 >:1 >:1 <ll 3 <ll 

bO 'S~ 
c;j a; ... >:1 rn 

>:1 8 rn 
<ll :;:::8 ~ ~ c;j M. G. H. W. 

... ...::I 
N ~~ <ll 8 ... <ll ~ ~ 0 

~" :::-: c;j H ~ 
-- :::-: U2 

Stiick rn3 kg rn3 

Einheitspreis in S ..... 100,00 50,00 9,00 10,00 0,24 1,64 1,50 1,26 0,86 
je %0 je % 

-- -'-------------- --
a) N e u e ZiegeJ, oster-

reichisches Format, 
in WeiBkalkmortel. . 54 0,02 - O,O( 0,03 1,6 0,04 0,8 0,5 7,01 4,12 11,13 

1) Siehe Anmerkung 1 auf S. 159. 
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Materialbedarf Arbeitszeit Preis je rn2 

in Stun den 1 ) in Sl) 

- 6~ 
~.p ~ .. -Je rn2 

Q) >=l >=l Q)"d Q) 

.~ 
Q) 

b() .... - .e Q) .. >= W 
>= S Q) Q).e +=lS ~.e 

W ... .... 
~~ 

.e M. G. H. W. Q) ~ S N .. Q) ::;;:w ~ .p 0 o "I .e H ::I 
~ ::;;: rn. 

Stuck rna kg rna 

Einheitspreis in S .... 100,00 150,00 90,0 10,001 0,24 1,64 1,50 1,26 0,86 

_1-je %0 je % 

I--=--:-
---- --

b) Wie oben, in Port-
4,66112,64 landzementmortel .. 54 0,060,018 1,8 0,04 0,9 0,6 7,98 

10,01 11 

--------

4,351!1,85 
c) Wie oben, in verlan-

gertem Mortel ..... 54 0,060,024 1,7 0,04 0,85 0,5 7,50 
--------

d) Neue Ziegel, deut- S 85,00 
sches Format, in je %0 
WeiBkalkmortel ... 76 0,022 - I 0,07 0,036 1,8 0,04 0,9 0,5 8,27 4,5812,85 

------ ----

1-
e) Wie oben, ip. Port-

landzementmortel " 76 23 0,07 0,019 2,0 0,04 1,0 0,5 8,33 5,03 13,36 
------

10,011 
f) Wie oben, in verlan-

gertem Mortel ..... 76 11,5 0,07 0,027 1,9 0,04 0,95 0,5 8,75 4,80 13,55 
') Siehe Anmerkung 1 auf S. 159. 

Anmerkung: GeschoBzuschlag 0,15 H. und 0,15 W. bei o. F. = S 0,28. 

0,20 H. " 0,15 W. " d. F. = S 0,44. 

Gesimse 1) 

Die Bereolinung der Gesimse erfolgt nach Auslegen und nach Ziehen. 
Unter Auslegen wird verstanden: die Rerstellung der Gesimse im Roh

zustand, ohne Verputz, einschlieBlich aller Arbeit und Beigabe samtIicher Mate
rialien, je Kubikmeter, und zwar Lange mal Rohe mal groBte Ausladung . 

. a) Auslegen: Doppelte Stundenansatze und einfache Materialansatze der in 
Verwendung kommenden Mauerwerksgattungen (beispielsweise gewohnliches Ziegel
mauerwerk oder Ziegelmauerwerk im Rohbau). GeschoBzuschlage sind ebenfalls 
nach der in Verwendung kommenden Mauerwerksgattung zuzurechnen. 

Unter Ziehen wird verstanden: das vollstandige Anwerfen und Feinverputzen 
nach bestimmten Profilen, einschlieBlich aller Arbeit und Beigabe des Mortels 
sowie der erforderlichen Schablonen, je Quadratmeter, und zwar Lange mal der 
entwickelten Linie des Naturprofils: Bei Gesimsen mit einfacher oder mehrfacher 
Wiederkehr gilt fiir die Lange das AusmaB der Gesimsoberkante melIT dem AusrnaB 
der Wiederkehr. 

b) Ziehen: Dreifache Stundenansatze und einfache Materialansatze der be
treffenden Putzgattungen (Abschnitt Verputzherstellung, z. B. gewohnlicher Ver
putz, Fugenverbramung). GeschoBzuschlage sind ebenfalls nach dem angefiihrten 
Abschnitt hinzuzurechnen. 

') Siehe auah "Versetz3l'beiten", S. 183. 
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Verputzherstellungenl) 
bis zu 2 m von der Arbeitsbiihne bzw. Standebene, e benerdig: 

Materialbedarf Arbeitszeit Preis je m2 
in Stunden 2) in 8 2 ) 

c:!;..o:: '.., ~.., ~ 

Je m2 .J..o rg.S I=l>= >=>= <!) ~ <!) 

>= 0 ..... - ~ <!) ~<!) '" ..... >= S <!)~ S S ...... S '" ~ ~ ~ <!) 

~..o:: t:<!) 
~ M. H. W. ~ ~ S oo tlD 00""' o <!) ~ 

.., 0 
~"l ~"l ~ H ~ 

~ w 
m3 kg mS 

Einheitspreis in 8 ........ 12,00 15,00 50,00 8,00 9,00 0,24 1,64 1,26 0,86 I je % je % ---- --------------
Vollstandiger Verputz, grob 

10 bis 15 mm stark, fein 
6 mm stark, in Wei.Bkalk-
mortel ................ 0,02 0,01 0,Dl - - 0,01 0,7 0,2 0,35 0,89 1,70 2,59 -------------------.---

Wieoben,inRomanzement-
mortel ................ 0,02 0,01 - 10 - 0,01 0,95 0,2 0,4 1,19 2,15 3,34 ----------------------

Wie oben, in Portland-
zementmortel ......... 0,02 0,01 - - 14 0,01 1,3 0,2 0,4 1,65 2,73 4,38 ----------------------

Wie oben, in verliingertem 
Mortel ................ 0,02 0,01 0,005 - 7 0,01 1,0 0,2 0,37 1,27 2,21 3,48 ----------------------

Grober .Anwurf allein, 10 bis 
15 em stark, in WeiBkalk-
mortel ................ 0,02 - 0,006 - - 0,008 0,47 0,15 0,25 0,54 1,17 1,71 ----------------------

Wie oben, in Romanzement-
mortel ................ 0,02 - - 7 - 0,008 0,60 0,15 0,30 0,80 1,43 2,23 

----------------------
Wie oben, in Portland-

zementmortel ......... 0,02 - - - 10 0,008 0,80 0,15 0,30 1,14 1,76 2,90 ----
Wie oben, in verlangertem 

Mortel ................ 0,02 - 0,003 - 5 0,004 0,63 0,15 0,27 0,84 1,45 2,29 

Auf die Gattungen des groben Verputzes 5% Aufsehlag; 
statt groben Sandes feiner Sand 

Fugenverbl:amung 3) bei 
neuem Ziegelmauerwerk, 
in WeiBkalkm5rtel ..... - 0,005 0,002 - - 0,005 0,80 

------------
Wie oben, in Roman-

zementmortel 3 ) •••••••• - 0,005 - 3,5 - 0,005 --
Wie oben, in Portland-

zementmortel 3) •••••••• - 0,005 - - 4,8 0,005 --
Wie oben, in verlangertem 

Mortel ................ - 0,005 0,001 - 2,4 0,005 

VersehlieBen der Fugen, in 
WeiBkalkmortel ....... - 0,01 0,004 - - 0,005 

1) Siehe auch: "Verputz- und Ausbesserungsarbeiten", S. 183. 
') Siehe Anmerkung ') auf S. 159. 

0,90 

1,0 

0,90 

0,4 

- 0,20 0,18 1,48 1,66 ----------
- 0,20 0,36 1,65 2,01 

--------
- 0,20 0,51 1,81 2,32 
----------

- 0,20 0,35 1,65 2,00 --------
- 0,25 0,35 0,87 1,22 

3) Fugenverbramung bei Bruchstein- oder Quadermauerwerk: Auf die Gattungen 
der Fugenverbramung 10% Zuschlag. 

Fugenverbramung bei altem bestehenden Ziegelmauerwerk: Auf die Gattungen 
der Fugenverbramung 10% Zuschlag. 
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Materialbedarf Arbeitszeit Preis ie m2 

in 8tunden 1) in 8 1) 

..J;:I" d~ ~§Il§ ... 
Je m2 ..J.o a;> .... a;> 

'" oj 
;:1"0 ;:! ..... ........... 

SSI+'lS '" 
.", ;:! S a;> oj 
~ oj '" 

oj a;> 
a:~ 

oj M. H. W. ~ S oob£ 00 .... o a;> ... a;> a: -+"' 0 
~ ~ ~ ~ oj H ;:! 

~ 00 

m3 kg m3 

Einheitspreis in 8 ...... 12,00 15,00 50,00 8,00 9,00 0,24 1,64 1 6,26 0,86 
je % je 0/0 ---- --------------

Wie oben, in Roman-
zementmortel ........ - 0,01 - 3,5 - 0,005 0,5 - 0,3 0,43 1,08 1,51 ----------------

Wie oben, in Portland-
zementmortel ........ - O,QI - - 4,8 0,005 0,55 - 0,3 0,58 1,16 1,74 ----------------------

Wie oben, in verlangertem 
Mortel ............... - 0,01 0,002 - 2,4 0,005 0,5 - 0,27 0,47 1,05 1,52 

Bei Bruchsteinmauerwerk I Auf die Gattungen der FugenverschlieBung 10% Aufschlag 

Einheitspreis in S ....... 12,00 15,00 50,00 8,00 9,00 0,24 2,16 1,261 0,94 

----ie % ie % -- ------
Spritzwurf, in WeiBkalk-

mortel ............... 0,03 - 0,01 - - 0,01 0,75 0,02 0,35 0,86 1,98 2,84 
----------------------

Wie aben, in Roman-
zementmortel ........ 0,03 - - 12 - 0,01 1,0 0,02 0,44 1,32 2,60 3,92 ----------------------

Wie oben, in Portland-
zementmortel ........ 0,03 - - - 16 0,01 1,4 0,02 0,40 1,80 3,43 5,23 

----------------------
Wie oben, in verlangertem 

Mortel ............... 0,03 - 0,005 - 8 O,QI 1,07 0,02 0,37 1,33 2,68 4,01 ----------------------
Gips 
je % 
87,00 

Gipsverputz, vollstandig . 0,018 0,006 0,0085 8,5 - 0,015 1,0 0,2 0,4 1,33 2,79 4,12 

Zierverputz: N utenziehen 
oder Quadrieren, Zu-
schlag zu gewohnlichem 
Verputz bei WeiBkalk-
mortel ............... 0,006 0,003 0,005 - - - 1,3 0,2 0,3 0,37 3,34 3,71 -------------- ------

Wie oben, in Roman-
zementmortel '0' ••••• 0,006 0,003 - 3,5 - - 1,8 0,2 0,4 0,40 4,52 4,92 ----------------------

Wie oben, in Portland-
zementmortel •••••• '0 0,006 0,003 - - 5;0 - 2,3 0,2 0,4 0,57 5,60 6,17 ----------------------

Wie oben, in verlangertem 
Mortel ............... 0,006 0,003 0,0025 - 2,5 - 1,8 0,2 0,4 0,47 4,52 4,99 

Rustiken mit Spiegel-
----------------------

quadern, Zuschlag zu 
gewohnlichem Verputz, 
in WeiBkalkmortel .... 0,04 0,02 0,03 - - - 3,8 1,4 - 2,28 9,97 12,25 -------1-------------Wie oben, in Roman-
zementmortel ........ 0,04 0,02 - 15 - - 4,8 1,8 1,98 12,64 14,62 

Wie oben, in Portland-
----

;-I-=-zementmortel ........ 0,04 0,02 -1- 5,8 2,2 7,44 15,30 22,74 
• ) Siehe Anmerkung 1 auf S. 159. 
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Materialbedarf Arbeitszeit 
in 8tunden 1) 

Preis je m2 

in 8 1 ) 

Je m2 

Je Yo Je Yo , 

I al 

S 
S 
:;j 
w 

Einheitspreis in S ...... 12,00 15,0050,00 .S,OoO .9,~0 I 0,24 2,1611,261 0,94 I 

Wie oben, in verlangertem --~~~ --1--'--1'--1--~~ 1'--1'--
Mortel ............... 0,04 0,02 1°,015 - ~I-=-~[ 1,sol-=- 2,7012,6415,34 

Rustiken mit gestockten 
oder gespitzten Quadern, 
in WeiBkalkmortel, Zu- [ 
schlag zu gewohnlichem ! 
Verputz ............• 0,04 0,02 0,035 - -, - 3,7 1,2 - 2,53 9,5012,03 

Wie oben, in Roman- --~~~----I------------I--
zementmortel ........ 0,04 0,02 _ - ~ ~ -=-- -=-~ ~ -=-- 2,70 11,61 24,31 

Wie oben, in Portland- I' I 
zementmortel ........ 0,04 0,02 - - 42 - 6,5 I,S - 4,5616,31 20,S7 

Wie oben, in verlangertem 1'--'1---1------------------
Mortel ............... 0,04 0,02 ,0,017 -=-~ -=-- 5,10 1.50 -=- 3,52 12,91 16,43 

I m2 reiner, geglatteter I 1 I i I 
VerputzmitGipsmortel, [ , [I' I 
wobei der grobe Mortel I i I I I I 

mit WeiBkalk und mit : '1 I Ii I' I 
Gipszusatz, der feine Ii, I I 
tunlichstmitreinerGips- ! I I I ,I' I I 
mischung herzustellen I' ! I, I 1:1 
und in die Latte zu I' I' 'I 
ziehen ist ............ O,OIS 0,006 0,00s51 - 8,5 0,01 1,0 0,20 0,40 1,50 2,79 4,29 

Einheitspreis in S ....... 12,0015,0°150,00 ,Is'oo 19,00 0,24 1,641, 1,26 0,S6 I I 
je %je % 

1 Kurrentmeter Fugen- ,; il' I I 
schnitt, Nute ohne Glie- I I ' 

derung, und zwar: i I I 
a) bei neuen Verputz- ,I I 

flachen an Aufzahlung I! 
auf die neuen Verputz- , I 
preise: I i 
1. mit WeiBkalk ..... - - - - - - 0,20 -1- - 0,33 0,33 
2. " Romanzement. - - - - - - 0,25 - -- -- 0,41 0,41 
3. " Portlandzement - - - - - - 0,30 - -- - 0,49 0,49 

b) auf alten Verputz-
flachen: I 
1. mit WeiBkalk ..... - 0,0020,001 - - 0,01 0,35 0,15 -
2. " Romanzement. - 0,002 - 1,5 - 0,01 0,40 0,15 -
3. " Portlandzement - 0,002 - - 2,5 0,01 0,45 0,15 -

c) in neuem Betonpflaster, 
Zuschlag je m. . . . . . . .. -

d) in altem Betonpflaster, 
Zuschlag je m. . . . . . .. -

') Siehe Anmerkung 2 auf S. 159. 

3,0 

1,05 -

0,01 1,0 0,20 -

0,08 0,76 0,S4 
0,15 0,85 1,00 
0,26 0,92 1,IS 

1,72 1,72 

0,32 1,90,,2,22 
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GesehoBzusehlage : 
Bei vollstandigem Verputz und Spritzwurf . 0,25 R., je GesehoB und I m2 = S 0,32 
" grobem Verputz .................... 0,20""" 1" =" 0,25 
" allen iibrigen Verputzgattungen ....... 0,12"" " " 1" =" 0,15 

Anmerkung: Mischungsverhaltnis bei grobem Verputz 1: 3, 
" feinem 1: 2. 

Deckenverputz an ebenen, gewolbtenDeeken oderStiegenuntersichten: Zuschlag 
beivollstandigem Verputz 0,65 M. je m2 = S 1,07, 
" grobem ,,0,56 " " ,,= S 0,92, 
" feinem Fugenverbramung oder FugenverschlieBung 0,45 M. je 

1 m 2 = S 0,74. 
Bei starkerem Verputz alB angegeben sind die Ansatze proportional zu erhOhen. 
Bei Schleifen von Verputz in Portlandzementmortel Aufschlag 1,3 M. je m2 = S 2,13. 

E delpu tz. Bei Verputzherstellungen unter der Verwendung von Edelputz fiir 
die Herstellung der oberen Putzschichte werden fabriksmaBig hergestellte, vollkommen 
gebrauchsfertige (also auch Bindemittel haltige) Trockenmortel verwendet. Der Material
verbrauch an diesen betragt je m2 18 bis 25 kg. Arbeitszeit in Stunden ist bei ver
riebenem Putz und Spritzputz ebenso groB wie bei Verputz aus WeiBkalkmortel, bei 
Kratzputz urn 20% hoher als bei diesem. 

Fassadenrenovierungen 
ohne Geriist 

Die Flaehe der Fassade wird als Produkt der Rohe von der Oberkante des 
Rauptgesimses bis zum Gehsteig in Vertikalprojektion berechnet. Aufbauten 
oberhalb des Rauptgesimses werden mit ihrer Vertikalprojektion in die Fassaden
flaehe einbezogen. Seitenflaehen von Vorspriingen (Risalite, Erker usw.) werden 
nur dann in die Bereehnung der Fassadenflaehe einbezogen, wenn der Vorsprung 
groBer als 15 em ist. Die Bereehnung der Geriistung hat auf gleiehe Weise zu 
erfolgen. 

Materialbedarf Arbeitszeit Preis je rn2 

in Stunden 1 ) in 8 1 ) 

"'"' [j) I rd..o rd': ~ .: ...... 
~ Je rn2 ~ '" Oil 

.: 0 .: ..... Oil S '" "g .: S 
~bl: Oil ~ ~ Oil M. H. W. .=l S rn ..... ~ ~ "'"' 0 

N Oil H ~ 
-- ~ rn 

rnS kg rns 

Einheitspreis in 8 ........... 12,00115,00 50,00 9,00 0,24 1,64 1,261 0,86 
je % 

------
Einrnalige WeiJligung ....... -I - 0,0006 - 0,001 0,07 - - 0,03 0,11 OJ4 

-~-I-=-
------------------

Zweirnalige WeiJligung ...... 0,001 0,0015 0,12 0,05 0,20 0,25 

I 
----

Dreirnalige WeiBigung ....... - 0,0014 0,0015 0,17 0,07 0,28 0,35 
--.--

! 
Farbe 

I je% 

I 
kg 

I Einmalige Farbelung in einer 
-10,0006 

S 10,00 

I oder zwei Farben ......... - I 0,05 0,001 0,08 - - 0,04 0,13 0,17 
1) Siehe Anmerkung 1 auf S. 159. 
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Materialbedarf Arbeitszeit Preis je m 2 

in Stunden 1) in Sl) 
~ F-< 

,J,o ,JI=I ~ 1=1 ~ - ~ Je m 2 - ~ <rl ~ 
1=1 S 1=1 0 1=1',,; ~ S <rl .~ 

~ F-< ~ ~ ~ ~ M. H. W. ~ ..::l S rnQl) rn""' ~ 

~ ~ 0 
N ~ H ~ 

-- -- ::s rn 
m 3 kg m 3 

Einheitspreis in S .......... 12,00 15,00 50,00 9,00 0,24 1,64 1,26 0,86 
je% ------------

ZweimaligeFarbelung wie oben - - 0,001 0,1 0,0015 0,13 - - 0,06 0,21 0,27 --------------
Dreimalige Farbelung wie oben - - 0,0014 0,15 0,002 0,18 - - 0,09 0,30 0,39 --------------
Abscheren (abhangig vom Ver-

putz, daher nur ungefahre 
Angabe) ................. - - - - - 0,09 - 0,02 - 0,16 0,16 

--------------------
Abscheren und abwaschen, fiir 

Zimmermaler vorrichten (wie 
oben) .................... - - - - - 0,18 - 0,02 - 0,31 0,31 

--------------------
Abkratzen von Tapeten (ab-

hangig von der Tapeten-
art, daher nur ungefahre 
Angabe) ............... · .. - - - - - 0,23 - 0,02 - 0,39 0,39 --------------------

Patschokierung mit Weillkalk-
mortel und Donausand .... - 0,01 0,0008 - 0,0001 0,14 - 0,03 0,19 0,26 0,45 --------------------

Einfache, glatte Gassen- oder 
Lichthofflachen abscheren, 
abwaschen und aufrauhen, 
bis 10% Verputzschaden 
ausbessern mit WeiBkalk-
mortel, mit dem Brettel 
iiberreiben ............... 0,006 0,003 0,003 - 0,01 0,6 0,3 0,2 0,27 1,53 1,80 --------------------

Wieoben, jedoch patschokieren 0,006 0,003 0,003 . - 0,01 0,4 0,2 0,15 0,27 1,04 1,31 ------------
Schauflachen mitreicher Archi-

tektur bis 10% Verputz-
schaden, sonst wie oben, 
mit dem Brettel iiberreiben. 0,006 0,003 0,003 - 0,01 0,9 0,45 0,2 0,27 2,22 2,49 --------------------

Wie 0 ben, jedoch patschokieren 0,0060,003 0,003 - 0,01 0,6 0,25 0,2 0,27 1,47 1,74 

1- ----------------
Feuermauerbis lO%Verputz-

schaden, sonst wie oben, 
mit dem Brettel iiberreiben. 0,00Y,003 0,003 0,01 0,7 ~l~ 0,27 1,70 1,97 

Wieoben,jedoch patschokieren 0,0060,003 0,003 0,01 0,45 0,2 0,2 0,27 1,16 1,43 

') Siehe Anmerkung 1 auf S 159. 

Anmerkung: Bei Verputzschiiden bis 30% sind die Ansiitze um 30% zu erhOhen. 

" " 60% " 50% " 
" 80% " 90% " 

Fiir je weitere 5% ist die Erhohung proportional zu errechnen. 

Der Perzentsatz der Verputzschaden wird derart festgestellt, daB das 
AusmaB der gesamten Schauflache weniger samtlichen Offnungen (Fenster, Tiiren, 
Tore usw.) zu den Schaden in das perzentuelle Verhaltnis gebracht wird: 



Pflasterungen 

Berechnung des Perzentsatzes der Verputzschaden: 
Fassadenflache in m2 = ................................ F 
Offnungen (Turen, Fenster usw.) in m2 = ................ 0 
Verputzarbeiten in m 2 (nach NaturmaB, wenn samtliche 

los en Verputzteile der ganzen Mauerflache abgeschlagen 
sind) = .............................................. V 

Perzentsatz der Verputzschaden= ..................... p% 
100 xV 

daher p%= F-O 

Beispiel: Mit F=500m2, O=100m2 und V=366m2 erhalt man daher: 

100 X 366 
p%= 500-100 = 91,5% 

Pflasternngen 
1. Mit Ziegeln, liegend: 

177 

Materialbedarf Arbeitszeit Preis je m2 

in Stunden 1) in SI) 

~ c6~ 
.-d..., .... 
>=l>=l "d Q) - Q) ce QjJ .... - ce Q) >=l 

en .... >=l S rn Q) Q) ce +>S ce ce M. 
.... ,..<:I .... 

~~ H. W. Q) S N .... Q) w ~ ..., 0 

~" ce H ;:! 
---- ~ w 
Stiick m3 kg m3 

Einheitspreis in S ............ 100,0050,00 9,00 10,000,24 1,64 1,261 0,86 
____________ I..:..je---'-o/=oo __ je % __ __ _ ________ _ 
6sterreichisches Format, in WeiB-

kalkmortel... ... .. .. . .. . . .. 24 0,01 - 0,0250,02 0,6 0,2 0,5 3,15 1,67 4,82 

Wie oben, in Portlandzement
martel.................... 24 

Wie oben, in verlangertem 

10 0,0250,01 0,7 0,2 0,5 3,55 1,83 5,38 

Martel .. " . . . . . .. . . . . . . .. . 24 0,005 5 0,0250,015 0,65 0,2 0,5 3,35 1,75 5,10 

Deutsches Format, in WeiBkalk-
martel ............ " . .. . . . 32 0,012 - 0,03 0,02 0,7 0,2 0,5 4,10 1,83 5,93 

Wie oben, in Portlandzement-
martel.................... 32 - 10 0,03 0,01 0,8 0,2 0,5 4,40 1,99 6,39 

Wie oben, in verlangertem 
Martel .................... 32 0,006 5 0,03 0,015 0,75 0,2 0,5 4,25 1,91 6,16 

Trocken verlegt, mit AusgieBen 
der Fugen: 6sterreichisches 
Format.. .. .. .. .. . .. .. . ... 24 0,005 - 0,0120,005 0,5 0,2 0,25 2,77 1,29 4,06 

------------11------------ --------
Wie oben: Deutsches Format. 32 0,006 - 0,0140,006 0,6 0,2 0,3 3,64 1,49 5,13 
------------11----------------------
O~.ne AusgieBen der Fugen: 

Osterreichisches Format .... 24 - - - - 0,5 0,2 - 2,40 1,07 3,47 
------------1------------ --------
Wie oben: Deutsches Format. 32 - - - - 0,6 0,2 - 3,20 1,24 4,44 
------------11----------------------
A~.sfilllen der Fugen mit Sand: 

Osterreichisches Format .... 24 - - 0,02 - 0,5 0,25 - 2,60 1,14 3,74 
-~-Ti-e-o-b-e-n-:-D-eu-t-s-ch-e-s-F-or-m-at-.11-3-2- -- --=-10,025 --0,6 0:3 -- 3,45 1,36 W 

') Siehe Anmerkung 2 auf S. 159. 
Bauratgeber, 9. Auf!. 12 
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Anmerkung: Geschollzuschlag 0,2 H. und 0,25 W., je Gescholl uud 1 m2 = 
= 8 0,47. 

Bei Verwendung von Klinkerziegelu Aufschlag 0,3 M., 0,1 H. je 1 m2 = 8 0,62. 

Fur stehendes Ziegelpflaster sind die Ansatze zu verdoppeln. 

2. Mit anderen Materialien: 

Arbeitszeit Preis je m2 
Materialbedarf in 

Stunden 1) in 8 1) 

rd .... 
'"' ~;<:l ~~ 

~o:! rd ~ ~ ~ 

"QS ro; d ~ ~ '" . .., .:: 
= 43= '" o·d d d M. H. '"' ~ 

:e~ I$~ '"' ~ 00 1$ 
~ 

= ~ 0 
~"l H ::l 

00-< -- ~ 00 

ma kg mS 

Einheitspreis in 8 ................ . - 50,00 9,00 12,00 0,24 2,08 1,26 
je % 

--------------1---------------------
Kelheimer Platten 2), in Weillkalk-

mortel ........................ . 6 0,012 - 0,035 0,02 1,8 0,9 1,02 4,88 5,90 
-------------1---------------------
Wie oben, in Portlandzementmortel. 6 - 10 0,0220,01 1,8 0,9 1,17 4,88 6,05 
--------------1---------------------
Wie oben, in verliingertem Mortel . . 6 0,006 5 0,028 0,015 1,8 0,9 1,09 4,88 5,97 

Zement· oder Tonplatten 2), in Port-
landzementmortel . . . . . . . . . . . . . . . 35 - 12 0,035 0,02 3 1,5 1,50 8,13 9,63 

--------------1---------------------
Werksteinplatten 2), in Weillkalk. 

mortel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 0,02 - 0,04 0,03 3 3 1,49 10,02 11,51 
-------------1---------------------
Wie oben, in PortlandzementmorteI. 35 - 18 0,04 0,02 3 3 2,10 10,02 12,12 
--------------1---------------------
Wie oben, in verlangertem Mortel .. 35 0,01 9 0,04 0,025 3 3 1,80 10,02 11,82 

ma 
Bruchstein, in Weillkalkmortel ..... 0,15 0,03 - 0,09 0,03 1,8 1,8 2,59 6,01 8,60 
-------------1---------------------
Wie oben, in Portlandzementmortel. 0,15 - 31 0,09 0,03 1,8 1,8 3,88 6,01 9,89 
--------------1---------------------
Wie oben, in verlangertem Mortel .. 0,15 0,015 15 0,09 0,03 1,8 1,8 3,19 6,01 9,20 
--------------1---------------------. 

Kiesel
steine 

Kiesstein, 15 cm stark, hochkantig, m" 
in Wei13kalkmortel ... ..... ... ... 0,15 0,25 - 0,08 0,02 2,5 2,5 13,46 8,3521,81 

Wie oben, in Portlandzementmortel. 0,15 27 10,08 0,02 -;:;--;:;- 3,39 8,3511,74 

Wie oben, in verlangertem Mortel .. 0,15 0,125 13,5iO,08 0,02 2,5 2,5 8,43 8,3516,78 

Wie oben, tracken verlegt . . . . . . . .. 0,15 -=~r=-I~ - 2 2 1,20 6,68 7,88 
') Siehe Anmerkung 1 auf S. 159. 
') Gebrauohliehe Plattengriillen angeno=en: Kelheimerplatten .. / .. em, Zement· oder Ton

platten" / .. om. 

Anmerkung: Gescho13zuschlag 1,25 H. je Gescho13 und 1 m2 =8 1,58. 
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Kleinere Kanalarbeiten 

Material Arbeitszeit Preis je m3 

in Stunden 1 ) in SI) 

-6"" ...-< al ...-< 

Gegenstand rd I=i I=i C.l w til C.l 
I=i til C.l bD ..... I=i S ~S C.l w ~ o:S ..... til M. G. H. W. C.l ,.d 

S U2 ~ C.l N ~ "" 0 o "l til ~ ::! 
--~ Stiick 

-- ~ U2 

m3 kg ii. F. m3 

Einheitspreis in S ............ 10,00 9,00 100,00 0,24 1,80 1,65 1,38 0,92 I 
je % je%o 

I 1 m3 Beton fiir Kanal· 
hersteIlungen: I 

I 
a) bei Schachten 

M.V.l:6 ................. 1,30 300 - 0,18 - 1 16 3 40,04 26,49 66,53 
M.V.l:9 ................. 1,30 175 - 0,18 - 1 16 3 28,79 26,49 55,28 

b) bei aufgehendem Mauerwerk 
M.V. 1: 12 ................ 1,30 135 - 0,18 - 1 14 1 25,19 21,89 47,08 

c) bei Fundierung, Unter· 
mauerung usw. 
M.V.l:9 ................. 1,30 175 - 0,18 -

I 
- 14 1 28,79 20,24 49,03 

M.V. 1: 12 ................ 1,30 135 - 0,18 - - 14 1 25,19 20,24 45,43 
M.V. 1: 15 ................ 1,30 1I5 - 0,18 - - 14 I 23,39 20,24 43,63 

Einheitspreis in S ............ 10,00 9,00 1100,00 0,24 1,8011,50 1 1,38 0,92 
I je % je%o 

----- ----I--

I mS gerades, voiles, aufgehendes 
Kanalmauerwerk mit neuen 
Ziegeln osterr. Format, in 
Portlandzementmortel, 
M.V. 1:3 ................. 0,32 128 280 0,08 7 - 7 7 42,74 28,70 71,44 

--------------------
I mS Kanalgewolbemauerwerk 

mit neuen Ziegeln osterr. 
Format, in Portlandzement· 
martel, M.V. I : 3 .0 •• 0 •• 0. 0,32 128 280 0,09 8 2 8 8 42,74 35,80 78,54 

------------'--------
Ausmauerungen alter, aufzu-

lassender KaniHe mit alten 
Ziegeln, in Portlandzement. 
mortel, je m3 

00 ••••••• 0 ••• 0,30 70 280 0,05 6 - 14 - 37,31 30,12 67,43 
--------------------

1m2 stehendes, muldenformiges 
Ziegelpflaster, in Portland· 
zementmortel, in neuenKana· 
len ....................... 0,08 27 50 - 1,5 - 1 0,5 8,23 4,54 12,77 

--------------------
1m2 stehendes, muldenformiges 450 

Pflaster ausKlinkerziegeln, je %0 
in Portlandzementmortel ver· 
setzen und die Fugen mit diin· 
nem Portlandzementmortel 
satt ausgieBen, in neuenKana· 
len ....................... 0,08 27 45 - 2 - - 2 23,48 5,44 28,92 

') Siehe Anmerkung 1 auf S. 159. 
12* 
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Material 
Arbeitszeit 1) Preis je mS 

in Stunden bzw. m2 in Sl) 

~..., - ~ 
Gegenstand rd d d cD 'd cD 

d ~cD ~ '" d S ~S '" .~ 
~ .... ~ M. G. H. W. cD ..:= S w. '"cD N ~ 

..., 0 
~ISI ~ H ~ 

-- Stiick -- ~ w. 
m3 kg o. F. m3 

Einheitspreis in S .......... " lD,OO 9,00 100,00 0,24 1,80 1,50 1,38 0,92 
je % je%o 
-- ------------------

I m2 Kanalsohlenpflaster aus 
Granitsteinen, in Portland-
zementmortel gelegt und- die 
Fugen mit diinnem Portland- ohne 
zementmortel ausgegossen: Granit-

Pila-
ster-

a) mit ordinaren Steinen, ohne steine steine 
Unterschied der Dimensionen 0,10 30 25-30 - 1,5 - 3 - 3,70 6,84 10,54 

b) mit rein bearbeiteten Steinen 0,08 24 25-30 - 1,2 - 2,4 - 2,96 5,47 8,43 
--------------------

1m2 18 mm starken Verputz an 
deninnerenFiachen vonKana-
len, wobei die untere, 16 mm 
starke SchichteausMortelauf-
zutragen und darauf noch vor 
Erhartung eine 2 mm starke, 
miteisernenReibinstrumenten 
vollkommen glatt zu reibende 
Schichte aus reinemPortland-
zement herzustellen ist ..... 0,017 15 - - 1 - 1 - 1,52 3,18 4,70 

------------------
1m2 29 mm starker Verputz an 

der AuBenseite von Kanalge-
wolben,M.V.l :2, in Portland-
zement aufgetragen und glatt 
zu streichen ............... 0,02 12 - - 0,5 - 0,5 - 1,28 1,59 2,87 

--------------------
I eisernes Kanalschacht- oder 

Wassereinlaufgitteroder einen 
Deckel samt Rahmen bei be-
reits aufgebrochener StraBen-
decke auslOsen und seitlich 
deponieren: 

a) 45 X 45 em Gitter ......... - - - - 1 - 1 - - 3,18 3,18 
b) 60 X 60 

" " 
......... - - - - 1,5 - 3 - - 6,84 6,84 

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

1m2 glatten Verputz oder Fugen-
verbramung in bestehenden 
Kaniilenerneuern, vorheralten 
Anwurf abschlagen, die Fugen 
auskratzen ................. 0,015 15 - - 1,5 - 1 - 1,50 4,08 5,58 

--------------------
AufrauhendesBetonsinKaniilen 

zur Erneuerung des Verputzes, 
. 2 Je m ..................... - - - - 0,5 - 1 - - 2,28 2,28 

1) Siehe Anmerkung 1 auf S. 159. 
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Material Arb eitsz eit Preis je Stuck 
in Stun den 1) bzw. m2 in Sl) 

rd-l" ,..... ... ,..... 
Gegenstand ~ .:: .:: Q;> al al .:: ct!Q;> bO 00 ct! 

~ S 00 .,., 
ct! 4'lS al ct! M. G. H. W. 

... ..0:1 .,., al S U2 ... al N ~ -I" 0 
o " ct! H ::l 

--~ Stuek -- ~ U2 

m3 kg 0, F. m3 

Einheitspreis in S ............ 10,00 9,00 100,00 0,24 1,80 1,50 1,38 0,92 
je % je%o 
--------------------

I m2 Mauerwerk, Seitenwande, 
Gew6lbe oder Sohlein Kanalen 
ausstemmen, neue Ziegel in 
Zementkalkmortel einsetzen, 
die Fugen verbramen: 

a) bis 15 em Tiefe ......... 0,08 25 50 - 3 - 6 - 8,05 13,68 21,73 
b) uber 15 bis 25 em Tiefe. " . 0,12 40 60 - 4 - 7 - 10,80 16,86 27,66 
c) 

" 
25 

" 30 " " 
.... 0,15 45 70 - 4,5 - 9 - 12,55 20,52 33,07 

--------------------
Einzelne sehadhafte Ziegel in 

KanaIen (Binder oder Laufer) 
dureh neue ersetzen ........ 0,001 0,5 I - 0,5 - 0,25 - 0,16 1,25 1,41 

--------------------
Herstellen der Einmundung fUr 

einen neuen Schacht in altern 
Kanalmauerwerk, Dureh-
breehen des.Mauerwerks, Her-
stellen der Gurtungen: 

a) bis 45 em Sehaehtliehte " . 0,08 20 30 - 4 - 8 - 5,60 18,24 23,84 
b) 

" 70 " " ... 0,14 35 50 - 7 

-~-I~ 
- 9,55 31,92 41,47 

--'--

Herstellung einer Rohreinmun-
dung, sonst wie vor: 

a) bis 16 em des inneren Rohr-
durehmessers .............. 0,Ql 5 - - 2 - 2 - 0,55 6,36 6,91 

b) bis 30 em des inneren Rohr-
durehmessers .............. 0,02 10 - - 3 - 3 - 1,10 9,54 10,64 

c) uber 30 em des inneren Rohr-
durehmessers .............. 0,03 15 - - 4 - 4 - 1,65 12,72 14,37 

--------------------
Versetzen eines Drainagerohres 

bis 10 em Durehmesser in 
Kanalen einsehlieBlieh desAus-
stemmens der Offnungen und 
der Instandsetzung des Ver-
putzes 2): 

a) bei alten KanaIen, bis 30 em 
Wandstarke .............. 0,002 1 - -

b) bei alten Kanalen, uber 30 em 
1 - 1 - 0,11 3,18 3,29 

Wandstarke .............. 0,003 1,5 - - 1,5 - 1,5 - 0,17 4,77 4,94 
e) bei neuen Kanalen, bis 30 em 

Wandstarke .............. 0,002 1 - - - - 0,5 - 0,11 0,69 0,80 
d) beineuenKanalen,uber30em 

Wandstarke .............. 0,003 1,01 - - - - , 0,75 - 0,17 1,04 1,21 
.) Siehe Anmerkung .) auf S. 159. 

') Die Kosten fiir Drainagerobrc, Pfosten, Steinzeugrobrschalen, Kanalgitter usw. sind separat zu 
verreehnen. 
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Material Ar beitszeit 1 ) Preis je m 
in Stunden in Sl) 

~+> ...... ~ ...... 
Gegenstand rd .: .: cD oil cD .: oil cD b.O til ..... .: S oil ~S cD til 

~ ..... oil M. G. H . W. -§ S w .. cD N ~ +> o Oil oil ~ ::I --~ Stiiok 
--

I 
~ w 

ma kg 0, F. ma 

Einheitspreis in S ............ 10,00 9,00 1100,001 0,24 1,80 1,50 1,38 0,92 _1-je % je °/00 __ --
I m Pfostenrinne zur Ableitung 

des Unrates bei Umbau (Re-
paratur) von Kanalen, Bei-
stellung derselben naeh Bedarf 
undVerdammung mitTegeI 2): 

a) bis 30 em breite Pfosten-
rinnen ................... - - - - 0,5 - 1,5 - - 2,97 2,97 

b) uber 30 em breite Pfosten-
rinnen ................... - - - - 0,5 - 2,5 - - 4,35 4,35 

--------------------
I m Steinzeugsohlensehale ein-

schlieBliehzweierWandplatten 
in BetonkanaIen unter Ver-
wendung von Portlandzement-
mortel versetzen und die Fugen 
mit dunnem Portlandzement-
mortel ausgieBen 2): 

a) in neuen Kanalen ......... 0,07 20 - - 1 - 1 - 2,50 3,18 5,68 
b) " bestehenden Kanalen ... 0,07 20 - - 3 - 6 - 2,50 13,68 16,18 

---------------
I m Steinzeugsohlenschale_ ohne 

Wandplatten versetzen, sonst 
wie vor 2): 

a) in neuen KanaIen ......... 0,03 10 - - 0,5 - 0,5 - 1,20 1,59 2,79 
b) " bestehenden Kaniilen ... 0,03 10 - - 1,5 - 3 - 1,20 6,84 8,04 

--------------------
I Stuck guBeisernes Kanalgitter 

oder guBeiseroen Kanaldeckel I 
od. Wechselkastendeekel samt 
Rahmen versetzen, einsehlieB-
lich des etwa erforderliehen 
Einklaubens desPflasters oder 
mit Anschiittung 2): 

a) 45 X 45 em GroBe des Kanal-
gitters .................... 0,05 10 - - 2,5 - 2,5 - 1,40 7,95 9,35 

b) 60 X 60 em GroBe des Kanal-
gitters ••••••••• 0 ••••••••• 0,10 15 - - 3 - 6 - 2,35 13,68 16,03 

--------.------------
I StuekKanalsehacht-Steigeisen I 

versetzen 2) : 
a) in alten Schaehten mit Aus-

stemmen der Locher und der 
Verputzherstellung ........ - 2 - - 1,5 - 1,5 - 0,18 4,77 4,95 

b) in neuen Sehachten ....... - - - - 0,5 - 0,25 - - 1,25 1,25 

1) Siehe .Anmerkung 1 auf S. 159 • 
• ) Die Kosten fUr Drainagerohre, PfosteD, SteinzeugrohrschaJen, Kanalgitter UBW. sind separat zu 

verreohnen. 

Anmerkung: Fiir etwa erforderliche Beleuchtung 10% Zuschlag von der Arbeitszeit. 
Bei Arbeiten in alten KaniUen 25% Zuschlag von der Arbeitszeit. Die Gerusterstunden 
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sind nur zur Herstellung von Fardertreppen, Rutsehen usw. Etwa erforderliehe sonstige 
Geriistungen sind naeh Absehnitt "Baugeriistherstellungen" zu bereehnen. 

Versebarbeiten 1) 

1 m glatte Tiir- oder Torgewande, Sohlbanke, Kampferstiieke, Torstiirze, 
Kanal- oder Brunnendeekeleinfassungen aus Stein versetzen: 

Zu ebener Erde: a) bis zum Quersehnitt von 0,05 m2 : 0,5 M., 0,5 H., 6 kg Port
landzement, 0,01 m3 Sand; b) iiber 0,05 m2 Quersehnitt: 1,5 M., 1,5 H., 18 kg Port
landzement, 0,03m3 Sand. Preis: a)=S 2,09, b)=S 6,27. 

Anmerkung: FUr hOhere oder tiefere Gesehosse 15% Zusehlag per GesehoB yom 
Lohnaufwand. 

1 m steinerne Stiegenstufen in neue Mauern versetzen, das Lager ausstemmen 
und vermauern: 

1m EbenerdgesehoB: a) beiderseits eingemauerte oder einerseits auf Tragern 
liegende Stufen: 1 M., 1,5 H., 3 Ziegel, 0,003 m3 Kalk, 0,01 m3 Sand; b) freitragende 
Stufen: 1 M., 1,5 H., 3 Ziegel, 6 kg Portlandzement, 0,01 m3 Sand. Preis: a) = S 4,43, 
b)=S 5,47. 

Anmerkung: FUr hahere oder tiefere Gesehosse, Zusehlag je 1 m und GesehoB 
0,4 H. Bei Arbeiten in alten Mauem sind die Stundenansatze urn 50% zu erhOhen. 

1 m Kanalrinne aus Steinzeug oder Zement versetzen: a) bis zur liehten Weite 
von 50 em: 1 M., 1 H., 24 kg Portlandzement, 0,04 m3 Sand; b) iiber 50 em liehte 
Weite: 1,25 M., 1,25 H., 36 kg Portlandzement, 0,06 m3 Sand. Preis: a) = S 5,46, 
b)= S 7,46. 

1 m2 glatte Deck- oder Sockelplatten bis 10 em Starke ohne Befestigungsklammern 
versetzen: 

Zu e bener Erde: 2,5 M., 2,5 H., 30 kg Portlandzement, 0,05 m3 Sand. Preis: 
S 7,30. 

1 m2 glatte Gesimshangeplatten bis zu einer Ausladung von 50 em versetzen: 
Bis zur Rohe des ersteu GeschoBfuBbodeus: 2,5 M., 3 R., 0,1 m3 Kalk, 0,03 m3 

Sand. Preis: S 13,18. 
Anmerkung: FUr je 10 em Mehrausladung eine Aufzahlung von 50%. Rei 

profilierten Platten ein Zusehlag von 20% auf die Stundenansatze. In hiiheren 
Gesehossen je GesehoB ein Zusehlag von 0,75 H. = S 0,95. 

1 m2 Stiegenruheplatzeplatten versetzen: 
Bis zur Hohe des ersten GesehoBfuBbodens: 4 M., 5 H., 7 Ziegel, 18 kg Port

landzement, 0,03 m3 Sand. Preis: S 16,76. 
Anmerkung: In hiiheren Gesehossen je GesehoB ein Zusehlag von 1 H. = S 1,26. 

1 m2 Balkenplatten versetzen: 1m ersten GesehoB 5 M., 6 H., 7 Ziegel, 18 kg 
Portlandzement, 0,03 m3 Sand. Preis: S 18,38, in hoheren Gesehossen 1,5 H., 
Zusehlag je GesehoB. Preis: S 18,90. 

1 m2 Ahortschlanchaufstandsplatten versetzen: 2,5 M., 2 H., 18 kg Portland
zement, 0,03 m3 Sand. Preis: S 9,54. 

1 Ranchfang- oder Ventilationsaufsatz ans Steinzeng versetzen: 1,5 M., 2 H., 
6 kg Portlandzement, 0,01 m3 feiner Sand. Preis: S 5,62. 

1 m2 Verkachelnng in gebrauehlieher GroBe von 15/15 em: 2,5 M., 1,25 H., 
18 kg Portlandzement, 0,03 m3 feiner Sand. Preis: S 7,60. 

') Siehe Anmerkung 1 auf S. 159. 
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1 m2 Verkleidnng mit Fliesen in gebrauchlicher GroBe von 15/15 ern: 3,5 M., 
1,75 W., 18 kg Portlandzernent, 0,03 rn3 feiner Sand. Preis: S 9,32. 

Anmerkung: zu Verkachelung und Verfliesung: Profil· oder Ornamentstucke 
werden bei der Verrechnung dem AusmaJl einer Vollschar gleichgehalten. 

Eiserne Abortbestandteile, wie Schlauche, Gainzen usw., weiters guBeiserne 
Luftheizrohre, Wasserablaufrohre, eiserne Saulen und Radabweiser und ahnliches 
zur ebenen Erde je 1 kg versetzen: 0,05 M., 0,06 H., 10% fUr Material, d. i. Dich· 
tungsrnaterial, jedoch ohne Befestigungsrosen. Preis: S 0,18. 

Anmerkung: Versetzen der Rohrschellen oder ·haken: siehe Verputz. und Aus· 
besserungsarbeiten. FUr hohere oder tiefere Geschosse Zuschlag je GeschoB und 
1 kg: 0,01 H.=S 0,013. 

1 kg genietete oder gewaIzte Traversen aus Eisen sowie Eisenbahnschienen 
und U·Eisen samt Unterlagsplatten versetzen oder aber ausbrechen und abwiegen 
zur ebenen Erde, ohne Gerlistbeistellung: 0,02 M., 0,04 H. = S 0,084. 

Anmerkung: GeschoBzuschlag: 0,02 H.=S 0,026. 
1 kg eiserne SchlieJlen oder Konstruktionseisen zur ebenen Erde versetzen: 

0,03 M., 0,03 R. = S 0,087. 
Anmerkung: GeschoBzuschlag: 0,01 H.=S 0,013. 

1 kg eiserne Tiiren irn ErdgeschoB versetzen: 0,08 M., 0,08 R., 5 % flir Material. 
Preis: S 0,255. 

Anmerkung: GeschoBzuschlag: 0,02 H.=S 0,026. 

1 Stiick schmiedeeisernen Schachtdeckel zur ebenen Erde versetzen: 1 M., 
0,5 H., 12 kg Portlandzement, 0,02 rn3 feinen Sand. Preis: S 3,37. 

1 Stiick guJleisernen oder schmiedeeisernen Siphon zur ebenen Erde versetzen: 
1 M., 2 R., 6 kg Portlandzernentrnortel 0,01 rn3 feinen Sand. Preis: S 3,55. 

Anmerkung: Zuschlag fUr beide Posten bei hoheren oder tieferen Geschossen: 
0,5 H. = S 0,63. 

1 Stiick Ventilationsklappe, Gitter oder Schuber aus Eisen oder Metall sarnt 
Rahrnen versetzen, ohne Unterschied der GroBe und des Geschosses: 0,75 M, 0,5 R., 
0,002 m3 Kalk, 0,005 rn3 feinen Sand. Preis: S 2,05. 

1 Stiick einfaches oder doppeltes Rauchfangpntztiirl ohne Unterschied des 
Geschosses versetzen: 0,75 M., 0,5 R., 0,002 Kalk, 0,005 rn3 feinen Sand. Preis: S 2,05. 

1 Stiick eisernes Kellerfenstertiirl sarnt Bratzen versetzen: 2 M., 1 H., 6 kg 
Portlandzernentrnortel, 0,01 rn3 feinen Sand. Preis: S 5,23. 

1 kg eiserne Fenster oder Fenstergitter zur ebenen Erde versetzen: 0,06 M., 
0,03 H., 15 % fiir Material. Preis S 0,16. 

Anmerkung: GeschoBzuschlag: 0,02 H.=S 0,026. 

1 Stiick hOlzernen Tiirstock versetzen, verzwicken und verputzen: a) bis 3 rn2 

Stocklichte zu ebener Erde: 2,5 M., 1,5 R., 0,01 rn3 Kalk, 0,02 rn3 Sand; b) liber 
3 rn2 Stocklichte zu ebener Erde: 3,5 M., 2 H., 0,015 rn3 Kalk, 0,03 rn3 Sand. Preis 
a) S 6,70, b) S 9,16. 

1 Stiick Pfostenstockfenster versetzen wie vor: a) bis 3 rn2 Stocklichte: 3,5 M., 
2 R., 0,005 rn3 Kalk, 0,01 rn3 Sand; b) liber 3 rn2 Stocklichte: 4,5 M., 2,5 R., 0,006 rn3 

Kalk, 0,012 rn3 Sand. Preis a) S 6,60, b) S 10,95. 
Einen inneren oder anBeren Fensterstock versetzen wie vor: a) bis 3 rn2 Stock· 

lichte: 1,5 M., 1,0 H., 0,004 rn3 Kalk, 0,008 rn3 Sand; b) liber 3 rn2 Stocklichte: 
2,5 M., 1,5 R., 0,005 rn3 Kalk, 0,01 rn3 Sand. Preis a) S 4,0, b) S 6,34. 
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Anmerkung: Vorstehende Ansatze sind zur ebenen Erde. GeschoBzuschlag per 
GeschoB: 0,5 H.=S 0,63. 

Ein Fensterbrett versetzen: 1 M., 0,3 H., 0,002 mS Kalk, 0,005 mS feinen Sand. 
Preis S 2,17. 

Verputz- und Ausbesserungsarbeiten 1) 

1 m, bis 15 em hoher Verputz langs des FuBbodens: a) mit Zementmortel: 
0,25 M., 0,15 W., 2,5 kg Portlandzement, 0,004 mS feiner Sand. Preis S 0,78; b) mit 
WeiBkalkmortel 0,2 M., 0,12 W., 0,002 mS Kalk, 0,005 mS feiner Sand. Preis S 0,46. 

1 m2 alten Verputz bis zur Starke von 30 mm abschlagen, ausgenommen 
Zementmortelverputz, samt Auskratzen der Fugen und Verfuhren des Schuttes: 
0,25 M., 0,25 W., 0,03 mS Schutt. Preis S 0,80. 

Anmerkung: Fiir das Abschlagen von feinem Verputz Zuschlag 30% der Lohn
ansatze. 

1 m2 Zementmortelverputz, sonst wie vor: 0,75 M., 0,5 W., 0,03 m3 Schutt. 
Preis S 1,84. 

1 m2 Mauerwerk ausstemmen, neue Ziegel einsetzen, samt vollstandigem groben 
und feinen Verputz in Zementmortel, ohne Unterschied des Geschosses und mit 
Schuttabfuhr: a) bis 18 cm Tiefe: 8 M., 4 H., 45 kg Portlandzementmortel, 0,11 mS 

Sand, 43 Stuck Mauerziegel, o. F., 0,23 mS Schutt. Preis S 29,00; b) uber 18 bis 
23 cm Tiefe: 12 M., 8 H., 87 Mauerziegel, o. F., 0,4 mS Schutt. Preis S 40,86. 

1 m Trager oder Eisenbahnschiene bis 30 cm SteghOhe, beiderseits mit Ziegeln 
ausmauern, verputzen, ohne Unterschied des Geschosses: 2 M., 1 H., 9 Stuck Mauer
ziegel, o. F., 0,01 mS Kalk, 0,032 mS Sand, 5 kg Zement. Preis S 6,71. 

1 m Tiirverkleidung verputzen: 0,1 M., 0,05 H., 0,0002 mS Kalk, 0,0001 mS 

feinen Sand. Preis S 0,24. 
1 m Mauerkanten bis 12 cm Durchmesser behufs Abrundung abstemmen und 

verputzen, den Schutt abfUhren: 0,5 M., 0,25 H., 0,001 mS Kalk, 0,004 mS Sand, 
0,006 rn3 Schutt. Preis S 1,26. 

1 m2 Mauersehmatzen ausrnauern und verputzen, ohne Unterschied des Ge
schosses, gernessen in der AnschluBflache: 1,5 M., 1 W., 15 Stuck Mauerziegel, o. F., 
0,02 mS Kalk, 0,06 m3 Sand. Preis S 6,42. 

Verrnauern eines Durchbruehes fUr Gas- und Wasserleitungsrohre samt Verputz 
bis zu einer Mauerstarke von 90 cm: 0,7 M., 0,4 W., 3 Mauerziegel, o. F., 0,007 m3 

Kalk, 0,01 m3 Sand. Preis S 2,24. 
1 rn Mauerscblitz fiir Gas- und Wasserleitungsrohre und fur elektrische Leitungen 

vermauern und verputzen, bis 10 cm Breite: 0,5 M., 0,25 W., 0,01 mS Kalk, 0,03 rn3 

Sand, 2 Stuck Mauerziegel, o. F. Preis S 2,03. 
1 rn2 Portlandzernentverputz 1: 1,3 cm stark, fiir PiBwandflachen: 3,5 M., 1 H., 

40 kg Zement, 0,025 mS Donausand, 0,005 m3 Schleifsand. Preis S 11,88. 
1 rn Pi8rinne aus Portlandzernentbeton bis 10 cm Starke und bis 30 cm lichte 

Weite samt geschliffenem Portlandverputz: 3 M., 1 H., 45 kg Zernent, 0,6 rn3 Donau
sand, 0,005 mS Schleifsand. Preis S 10,93. 

Fu8bOden, Tiiren und Fenster samt Stock und Verkleidung abwaschen und 
vollstandig reinigen, samt Beigabe aller erforderlichen Reinigungsmittel: von FuB
boden je 1 m2 0,36 W. Preis S 0,31; ein Stuck einflugelige Ture 1,2 W. Preis S 1,03; 

1) Siehe Anmerkung 1) auf S. 159. 
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ein Stiick zweifliigelige Tiire 1,8 W. Preis S 1,55; ein Stiick Fenster bis zur GroBe 
von 1,0 x 2,0 m, die auBeren Fliigel allein 1,2 W. Preis S 1,03; ein Stiick Fenster 
bis zur GroBe von 1,0 x 2,0 m, die auBeren und inneren Fliigel 2,2 W. Preis S 1,89; 
Blindspalette samt Parapetfii11ung 1,4 W. Preis S 1,20; Spaletkastel samt Parapet
fiillung 1,3 W. Preis S 1,12. 

1 m Kondenskanal, 20 cm im Lichten breit und 30 cm im Lichten tief, mit 
15 cm starker beiderseitiger Ausmauerung, in Portlandzementmortel und neuen 
Ziegeln, liegendem Ziegelpflaster als Boden und als "Oberdeckung, einschlieBlich 
des Erdaushubes: 1,5 M., 2,8 R., 50 Stiick Mauerziegel, o. F., 30 kg Portlandzement, 
0,08 m3 Sand, 0,4 m3 Schutt, 0,05 m3 Wasser. Preis S 16,90. 

, 1 m Kondenskanal wie vor, jedoch an Stelle der Ziegelpflasteriiberdeckung 
Versetzen einer eisernen Deckplatte in Winkelrahmen oder rnit beiderseitigen, 
0,15 rn starken Betonwanden und 0,1 m starkem Betonboden: 

a) bei Ziegelwanden und -boden: 1,5 M., 2,8 H., 43 Stiick Ziegel, o. F., 
30 kg Portlandzement, 0,08 m3 rescher Sand, 0,025 rn3 Wasser, 0,33 m3 Schutt
verfiihrung. Preis S 15,85. 

b) bei Betonwanden und -boden: 2 M., 4 H., 45 kg Portlandzement, 
0,18 m3 Betonsand, 0,03 m3 Wasser, 0,35 rn3 Schutt. Preis S 16,27. 

1 m Kondenskanal bis 0,4 m im Lichten breit und bis 0,5 m im Lichten tief, 
die "Oberdeckung in Gesimsziegeln ausgefiihrt, sonst wie vor: 2,5 M., 4 H., 62 Stiick 
Mauerziegel, o. F., 5 Stiick Gesimsziegel, 40 kg Portlandzernent, 0,12 rn3 Sand, 
0,03 mS Wasser, 0,6 mS Schutt. Preis S 29,75. . 

1 m Kondenskanal wie vor, jedoch an Stelle der Ziegeliiberdeckung Versetzen 
einer eisernen Deckplatte: 2,5 M., 4 R., 62 Stuck Mauerziegel, o. F.,' 40 kg Port
landzernent, 0,12 rnS Sand, 0,03 mS Wasser, 0,52 rns Schutt. Preis S 23,57. 

Anmerkung: Fiir breitere oder tiefere KaniiJe sind die Ansiitze proportional zu 
bestimmen . 

. Herstellen eines 'Mauerdurchbruches fiir die Durchleitung von Darnpf- und 
Kondensrohren samt Wiederverrnauerung, einschlieBlich der Verputzarbeiten, 
Abfuhr des Schuttes: 

bis zu einer Mauerstarke von 
30 cm iiber 30 bis 60 cm 

M ....... 1 1,8 
H ....... 0,5 0,8 
Preis ... S 2,27 S 3,96 

iiber 60 bis 105 em 
2,8 
1,0 

S 5,85 
+ 10% Zuschlag fiir Materialbeigabe und Schuttabfuhr. 
Herstellen eines Deckendurchbruches, ohne Unterschied der Beschaffenheit 

der Decke und des FuBbodens, bei Gewolben bis 15 crn Scheitelstarke, sonst wie 
vor (Wiederherstellen des FuBbodens separat zu verrechnen): 1 M., 0,5 H. Preis 
S 2,27. 

+ 10% Zuschlag fiir Materialbeigabe und Schuttabfuhr. 
Wie vor, bei Gewolben iiber 15 ern Starke: 1,8 M., 0,8 R. Preis S 3,96. 
+ 10% Zuschlag fiir Materialbeigabe und Schuttahfuhr. 
Ein Stiick Rohrschelle fUr Heizrohre, ohne Unterschied der GroBe, einstemrnen 

und versetzen samt Nachputzarbeiten: 0,7 M., 0,4 R. Preis S 1,65. 
+ 10% Zuschlag fiir Materialbeigabe und Schuttabfuhr. 
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Ein Stiick Heizkorperkonsole einstemmen und versetzen samt Nachputz
arbeiten: 1,2 M., 0,3 H. Preis S 2,35. 

+ 10% Zuschlag fiir Materialbeigabe und Schuttab£uhr. 
Ein Stiick Frischluftkasten versetzen samt Einstemmen und Vermauern der 

Festhaltungen, einschlieLllich der Nachputzarbeiten: 1,5 M., 0,5 H. Preis S 3,09. 
+30% Zuschlag fiir Materialbeigabe und Schuttabfuhr. 
Ein Stiick alte Liiftungsklappe ausbrechen, in die Offnung eine neue Klappe 

samt Stellvorrichtung versetzen, inklusive Nachputzarbeiten: 2 M., 0,8 H. Preis 
S 4,29. 

+ 30 % Zuschlag fiir Materialbeigabe und Schuttabfuhr. 
Ein Stiick Frischluftoffnung in ein Parapet stemmen, das Frischluftgitter 

versetzen samt Herausputzen der Offnung und Verputzausbessern an der AuLlen
seite, ohne Unterschied des Stockwerkes, jedoch ohne Beistellung des etwa erforder
lichen Geriistes: 2,5 M., 1 H. Preis S 5,36. 

+30% Zuschlag fiir Materialbeigabe und Schuttabfuhr. 
Ein Rauchfangputz- oder Absperrtiirl: 
a) herausbrechen oder deponieren: 0,5 M. Preis S 0,82. 
b) das Loch vermauern und .verputzen: 1 M., 0,5 H. Preis S 2,27. 
+ 100% Zuschlag fiir Materialbeigabe und Schuttabfuhr. 
In einem Rauchfang das Loch fiir ein Ausputz- oder Absperrtiirl ausbrechen, 

das Tiirl versetzen samt Nachputzarbeiten: 2,5 M., 0,6 H. Preis S 4,86. 
+30% Zuschlag fiir Materialbeigabe und Schuttabfuhr. 
Ein Loch fiir ein Rauchrohr ausstemmen samt dem Versetzen der Mauerbiichse 

und Nachputzarbeiten: 1,5 M., 0,3 H. Preis S 2,84. 
+ 10% Zuschlag fiir Materialbeigabe und Schuttabfuhr. 
Eine Mauerbiichse ausbrechen, das Loch vermauerri und verputzen: 1 M., 0,3 H. 

Preis S 2,02. 
+ 10% Zuschlag fiir Materialbeigabe und Schuttabfuhr. 
1 m russischen Rauchfang in bestehendem Mauerwerk ausstemmen, ausmauern 

samt Herstellen des Verputzes: 4,5 M., 2 H., 0,02 m3 WeiLlkalk, 0,05 m3 Sand, 
8 Stiick Ziegel, o. F., 0,006 mS Wasser, 0,08 m3 Schutt. Preis S 12,68. 

Anmerkung: Werden die vorstehenden Arbeiten in Betonmauerwerk durch
gefiihrt, so sind die Ansatze zu verdreifachen. 

Demolierungsarbeiten 1) 
Bei Neubauten, die an Stelle alter Gebaude entstehen, wird das Demolieren von 

Mauern in der Regel derart an den Unternehmer vergeben, daB ihm fiir die ausgelegten 
Arbeitskosten das gesamte Abbruchmaterial als Kompensation iiberlassen wird. Hierbei 
ist aber angenommen, daB ein bestehendes Gebaude ganzlich abgetragen wird, und daB 
auBer den Baumaterialien auch aIle anderen Bauteile in das freie Eigentum des Unter
nehmers iibergehen und er berechtigt ist, die aus der Demolierung gewonnenen Materialien, 
insoweit sie tauglich und brauchbar sind, zum Wiederaufbau des neuen Objektes zu 
verwenden. Wenn aber die Demolierungs- oder Abbrucharbeiten bezahlt werden, so 
sind bei samtlichen Abtragungs-, Durchbrechungs-, Ausbrechungs- und Abhebungs
arbeiten stets die gewonnenen brauchbaren Materialien zu reinigen und aufzllSchlichten, 
der Schutt auf Wagen zu verladen oder zu verfiihren - wobei sowohl fiir das aufzu-

') Siehe Anmerkung 1 auf S. 159. 
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schlichtende als auch fiir das zu verfiihrende Material eine Maximaldistanz von 20 m 
angenommen wird -, ferner die notwendigen Geriistungen und Polzungen zu besorgen. 

Wenn zur Demolierung gelangendes Mauerwerk nicht etwa durch SalpeterfraB, 
Feuchtigkeit u. dgl. gelitten hat, werden beim Abbruch erfahrungsgemaB an brauchbaren 
Materialien im Verhaltnis zum Abbruchkorper gewonnen: 

bei Bruchsteinmauerwerk ....................... 40 bis 50% 
" Ziegelmauern .............................. 30 " 50% 
" Quadermauern ............................. 50 " 75%, 

doch ist bei Bewertung dieser Materialien stets zu beriicksichtigen, daB nur Altmaterial 
in Frage kommt. 

1 rn3 Stein- oder Ziegelrnauerwerk jeder Gattung zur ebenen Erde abbrechen: 
Das Material reinigen, auf dem Bauplatz aufschlichten und den entfallenden Mauer
schutt deponieren. Die Verrechnung des Ausma.Bes erfolgt nach den Bestimmungen 
fiir die Berechnung von Ziegelmauerwerk: 2 M. und 3 H. S 7,06. 

1 rn2 Absternrnen oder Ausstemmen von Mauerwerk jeder Gattung, sonst wie vor: 
a) bis zur Ausstemmtiefe von 5 cm: 2,5 M., I H., 0,07 m3 Schutt. Preis S 5,78 
b)"" " " 18 " 5,5" 2,5" 0,23" " " " 13,55 
c)"" " "33,, 7" 4 " 0,4" " " " 18,92 
d)"" " "48,, 9" 5 " 0,57" " " " 24,48 
Anmerkung: Bei starkeren Mauern erhohen sich die Ansatze proportional. 
1 rn3 Stein- oder Ziegelmauerwerk durchbrechen, sonst wie vor: 
a) bis zur Querschnittsflache von 0,2 m2 : 18 M., 6 R., 0,5 m 3 Schutt, Preis 

S 40,08. 
b) bei einer Querschnittsflache liber 0,2 m2 : bis 0,5 m2 : 12 M., 5 H., 0,5 m3 

Schutt. Preis S 28,98. 
c) bei einer Querschnittsflache von 0,5 m 2 : 6 M., 5 R., 0,5 m3 Schutt. Preis 

S 19,14. 
Anmerkung: Bei hoher- oder tieferliegenden Geschossen Zuschlag je GeschoB 

und 1 mS : 

a) fiir das Mauerwerk: 1,2 H.=S 1,51, 
b) " den Schuttransport: 0,8 H.=S 1,01. 
Verfiihrung des Schuttmaterials, einschlieBlich der unbrauchbaren Ziegelbrocken, 

ist nach Abschnitt "Erd- und Felsarbeiten" zu berechnen. 
Die Mauerdicke bzw. Ausstemmtiefe wird bei verputztem Mauerwerk samt der 

Verputzflache gemessen. 
Bei Demolierung ganzer Gebaude oder Gebaudetrakte werden nur 80% der in 

diesen Posten enthaltenen Ansatze verrechnet. 
Bei Stemmarbeiten in Betonmauerwerk kommen auf die Ansatze 150% Auf

zahlung. 
1 rn2 Schrnatzen bis 15 cm tief in ein Mauerwerk einbrechen, ohne Unterschied 

des Geschosses: 2,5 M., 0,5 R., 0,08 m3 Schutt. Preis S 5,21. 
Anmerkung: Gemessen im Querschnitt der AnschluBflache. 
1 rn2 Mauerverputz in ganzen Flachen abschlagen und die Fugen auskratzen, 

zu ebener Erde: 
a) Bei Wei.Bkalkmortelverputz: 0,15 M., 0,2 R., 0,08 rn3 Schutt. Preis S 0,34. 
b) bei verlangertern Mortelverputz: 0,2 M., 0,2 R., 0,08 rn3 Schutt. Preis S 0,58. 
c) bei Portlandzernentrnortel-Verputz: 0,3 M., 0,2 R., 0,08 m3 Schutt. Preis 

S 0,74. 
Anmerkung zu a), b), c): GeschoBzuschlag 0,02 H. 
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1 m2 Mauerverputz stellenweise absehlagen und Auskratzen der Fugen: erfordert 
um 10% mehr als beim Verputz ganzer Flachen, daher zu ebener Erde: 

a) Bei Verputz mit WeiBkalkmortel: S 0,37. 
b) " " Portlandzementmortel: S 0,81. 
c)" " "verlangertem Martel: S 0,64. 
Anmerkung: GeschoBzuschlag 0,02 H. 

1 m2 Stukkaturverputz oder Rohrbodenverputz abschlagen, ohne Unterschied 
der Hohe: 

a) wenn die Holzdeckenkonstruktion bestehen bleibt, 0,2 M., 0,3 H., 0,1 m3 

Schutt. Preis S 0,71; 
b) wenn die Holzdeckenkonstruktion abgetragen werden muB, 0,3 M., 0,3 H., 

0,2 m3 Schutt. Preis S 0,87. 

1 m2 liegendes Ziegel-, Tonplatten- oder Kelheimer Plattenpflaster zu ebener 
Erde vorsichtig aufbreehen, das Material abputzen, aufschlichten und den Schutt 
deponieren, mit aller Arbeit und Requisiten: 0,08 M., 0,43 H., 0,11 m3 Schutt. 
Preis S 2,51. 

1 m2 wie vor, jedoch in hoher- oder tieferliegenden Geschossen, Zuschlag je 
GeschoB und 1 m2 ; 

a) fUr Pflaster 0,14 H. Preis S 0,18. 
b) " Schutt 0,1 H. Preis S 0,13. 
Anmerkung: Befindet sich der FuBboden im GeschoB zur ebenen Erde hoher 

als 1,40 m iiber dem Hof- oder StraBenniveau, so wird der GeschoBzuschlag be
rechnet. 

1 m2 stehendes Ziegel- oder Klinkerpflaster aufbreehen, sonst wie vor: 0,24 M., 
0,9 H., 0,23 m3 Schutt. Preis S 2,90. 

Anmerkung: GeschoBzuschlag: 0,45 H.=S 0,57. 

1 m2 Werksteinpflaster bis 15 em Starke aufbreehen, sonst wie vor: 0,75 M., 
0,25 H., 0,3 m3 Schutt. Preis S 3,35. 

Anmerkung: GeschoBzuschlag 0,45 H.=S 0,57. 

1 m2 Granitpflaster aufbreehen und die Steine seitlich deponieren: 

a) 1m Parterre-, StraBen- oder Hofniveau 0,7 H. Preis S 0,88. 
Anmerkung: Bei Flachen unter 1 m Breite oder Lange Zuschlag 50%. 

b) In Kanalen bis 2,5 m Tiefe 0,95 H. und 10% Lichtzuschlag. Preis S 1,20. 
Anmerkung: Fiir jeden Dezimeter Mehrtiefe 1 % Zuschlag. 
c) FUr den Transport der Steine zum Einsteigschacht und durch denselben 

auf die StraBe, bis 30 m Distanz 1 H. und 10% Lichtzuschlag. Preis S 1,26. 
d) FUr je weitere 10 m Distanz ein Zuschlag: 0,1 H. und 10% Lichtzuschlag. 

Preis S 0,13. 
Anmerkung: Bei Pflaster mit Sandausfiillung. Bei Mortelfiillung wird ein Zuschlag 

von 10%, bei .Asphaltfiillung wird ein Zuschlag von 30% verrechnet. 
1 m2 Holzstliekelpflaster abtragen, abputzen und aufschlichten 0,5 H. Preis 

S 0,63. 
1 m2 alten Asphalt. oder Steinholzbelag aufbreehen 0,3 H. Preis S 0,38. 
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1 m2 Betonunterlage bei Asphalt- oder Steinholzpflaster zur ebenen Erde bis 
15 em stark: ' 

a) Aufbrechen: 0,5 M., 1 H., 0,2 rn3 Schutt. Preis S 2,20. 
b) Aussternrnen: 1,2 M., 1 R., 0,2 rn3 Schutt. Preis S 3,35. 
Anmerkung: Zuschlage: Bei Aufbrechen von unter 2 m2 FUiche 10%, beim Aus-

stemmen von unter 0,5 m2 Flache 40%, von unter 0,2 m2 200%. . 
Fiir Abtransport des Schuttes bei hoher oder tiefer liegenden Geschossen, je 

GeschoB und 1 m2 Zuschlag: 
a) bei Asphalt- oder Steinholzbelag 0,02 R. Preis S 0,025. 
b) " Beton 0,35" " ,,0,44. 
Abfuhr des Schuttmaterials nach "Materialverfiihrung". 
Einen hOlzernen Tor- oder Windfangstock iiber 3 m2 Lichte ausbrechen, ohne 

Unterschied der Starke, den Stock samt Bestandteilen deponieren: 4 M., 4 R., 
0,15 rn3 Schutt. Preis S 12,50. 

Einen hOlzernen Tiirstock von einer Kreuz- oder Doppeltiir bis 3 rn2 Lichte, 
ohne Unterschied der Futtertiefe, sarnt eventuellem Futter und Verkleidungen 
ausbrechen, ohne Unterschied der GeschoBhohe: 2 M., 2 H., 0,1 rn3 Schutt. Preis 
S 6,40. 

Ein hOlzernes Fenster rnit Pfosten- oder Rahmenstock bis 30 ern Tiefe, ohne 
Blindspalette, bis 3 rn2 Lichte ausbrechen: 1,5 M., 1,5 H., 0,1 rn3 Schutt. Preis S 4,95. 

Ein hOlzernes Fenster iiber 3 rn2 Lichte, sonst wie vor: 2,5 M., 2,5 H., 0,25 rn3 

Schutt. Preis S 8,75. 
Ein hOlzernes Fenster rnit bloB innerern oder auBerem Rahmenstock bis 3 m2 

Lichte, sonst wie vor: 1 M., 1 R., 0,25 rn3 Schutt. Preis S 4,40. 
Ein hOlzernes Fenster wie vor, jedoch iiber 3 rn2 Lichte: 1,8 M., 1,8 R., 0,08 rn3 

Schutt. Preis S 5,70. 
Ein Fensterbrett ausbrechen und deponieren: 0,25 M., 0,25 H. Preis S 0,83. 
Ein Stiick Barrierestock ausgraben, deponieren, das Loch wieder anschiitten 

und stampfen: 
Aus Rolz Eisen oder Beton Stein 

M ....... 0,8 1 1,5 
H. ...... 0,8 1 1,5 
Preis .. S 2,32 S 2,90 S 4,35 

1 m steinerne Tiir- und Fenstergewiinde und Fensterverdachungen, Kanal
schacht- und Brunneneinfassungssteine zu ebener Erde aus- oder abbrechen und 
deponieren: 1,2 M., 1,2 R., 0,1 rn3 Schutt. Preis S 4,08. 

Anmerkung: Gescho13zuschlag bei hOher oder tiefer liegenden Geschossen fiir 
Transport, je Gescho13: 0,5 H. Preis S 0,63. 

1 m2 Sockelplatten oder Deckplatten irgendeiner Gattung bis 20 ern Starke 
zu ebener Erde auslOsen und deponieren: 3,7 M., 3,7 R., 0,12 m3 Schutt. Preis S 11,45. 

Anmerkung: Gescho.Bzuschlag bei hoher oder tiefer liegenden Geschossen fiir 
Transport, je Gescho.B und 1 m2 : 0,75 H. Preis S 0,95. 

1 m2 Stiegen- oder BalkonruhepUitze bis 20 ern Starke bis zur Rohe des ersten 
Stockes aus16sen und deponieren: 4 M., 6 R., 0,03 rn3 Schutt. Preis S 14,30. 

Anmerkung: Gescho13zuschlag wie vor: 1,5 H. Sind die Platten starker als 20 cm, 
so ist der Aufwand proportional zu verrechnen. Preis S 1,89. 
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1 m einzelne Stiegenstufen, ohne Unterschied des Geschosses, ausli:isen, herab
lassen und deponieren: 

a) beiderseits eingemauert oder auf Trager aufliegend: 1,2 M., 1,8 H., 0,03 m3 

Schutt. Preis S 4,42. 

b) freitragend: 1,6 M., 1,8 H., 0,04 m3 Schutt. Preis S 5,13. 
1 m Randstein abtragen und seitlich deponieren: 1 M., 1,5 H. Preis S 3,53. 
1 kg Travers en, Eisenbahnschienen, Konstruktionseisen, ohne Demontierung, 

oder guBeiserne Gegenstande ausbrechen und herablassen: 0,035 M., 0,065 H. 
Preis S 0,14. 

1 m Steinzeugrohr, Dichtung herausstemmen, vorsichtig herausnehmen und 
seitlich deponieren, ohne Erdarbeit: 

a) bis 30 em Durchmesser: 1,2 M., 1,2 H. Preis S 3,48; 
b) uber 30 em Durchmesser: 1,5 M., 1,5 H. Preis S 4,35; 
c) Steinzeugrohre einmal kiirzen: 
1. bis 30 em Durchmesser: 0,2 M. Preis S 0,33. 
2. uber 30 em Durchmesser: 0,35 M. Preis S 0,57. 
1 m Abortschlauch, ohne Unterschied des Geschosses und Materials, die Dichtung 

herausstemmen, ausbrechen und seitlich deponieren, an aller Arbeit: 3,6 M., 
2,6 H., 0,1 m3 Schutt. Preis S 9,78. 

1 Stuck Rauchfangabsperr- oder Ausputztiirl ausbrechen: 0,3 M., 0,1 H. Preis 
S 0,74. 

1 Kiichensparherd mit einem oder zwei Bratrohren, mit einem oder zwei Wasser
wandeln, mit oder ohne Verkachelung abbrechen, die Eisenbestandteile und ge
reinigten Kacheln seitlich deponieren, ohne Unterschied des Geschosses: 4 M., 6 H., 
0,45 m3 Schutt. Preis S 16,82. 

1 Waschkiichenherd mit einem oder zwei Kesseln, mit oder ohne Verkachelung 
abbrechen, sonst wie vor: 2 M., 5 H., 0,60 m3 Schutt. Preis S 13,18. 

1 m2 Wandverkleidung abli:isen, die Kacheln seitlich deponieren: 0,4 M., 0,9 H., 
0,03 m3 Schutt. Preis S 1,97. 

Ausffihrung und Abrechnung von Bauarbeiten 
Fiir die Ausfiihrung von Bauarbeiten ist es wichtig, die Art, den Umfang und die 

naheren Umstande festzulegen, unter denen der Bau durchzufiihren ist. Handelt es sich 
um einen voilstandigen Neubau, Umbau oder Zubau, so miissen genau detaillierte 
Bauplane, fiir welche die entsprechenden behordlichen Genehmigungen einzuholen sind, 
und eine genaue Baubeschreibung vorliegen. 

Fiir Neubauten, Zubauten und Umbauten sehen samtliche Bauordnungen, sofern 
die Eigentumsverhaltnisse fiir den Grund bereits bereinigt erscheinen - worauf besonders 
aufmerksam gemacht wird -, genaue Bestimmungen iiber den Vorgang vor, so zwar: 
Einschreiten um Bekanntgabe der Baulinie und des Niveaus, Erteilung 
der Baubewilligung, zu welcher die friiher erwiihnten Plane beizubringen sind, 
bei Beginn und wahrend des Baues ununterbrochene Kontrolle der 
Baubehorde (Fundamentbeschau, Rohbaubeschau), nach Beendigung des Baues 
Erteilung der Ben iitzungsbewilligung. Ais BaubehOrde fungieren in der Regel 
die politischen Behorden erster Instanz, gegen deren Entscheidungen an die h6here 
Instanz, das ist Landesregierung, mitunter auch Ministerium fur Handel und Verkehr, 
die Berufung zulassig ist. Aile Eingaben und Gesuche an die Baubehorden sind vor-
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schriftsmaBig zu stempeln. Die genehmigten Bauplane sind dann fur die Erstellung 
des Kostenvoranschlages und die Berechnung der AusmaBe maBgebend, sofern sich nicht 
wahrend eines Baues Abanderungen ergeben, die Abanderungen der Plane zur Folge 
haben. 

Bei kleineren Arbeiten, Renovierungen oder Adaptierungen, genugt die Aufnahme 
an Ort und Stelle, wo die Ausma13e und der Umfang der Arbeit detailliert festzulegen 
sind. Diese Grundlagen sind im Kostenvoranschlag genau zum Ausdruck zu bringen. 
Bei derartigen BauausfUhrungen genugt meist die schriftliche Anzeige bei der zustandigen 
Baubehorde vor Baubeginn, die sodann aus freiem Ermessen entscheidet, ob die Aus
fuhrung in der beabsichtigten Weise vorgenommen werden darf oder in welcher Art 
die DurchfUhrung gestattet wird. 

Als rechtliche Grundlage fiir die Ausfiihrung von Bauarbeiten gelten dif) Vor
schriften des allgemeinen biirgerlichen Gesetzbuches uber den Werkvertrag, da sich 
samtliche Bauarbeiten im Sinne des § 1151 a.b.G.B. als Werkvertrag qualifizieren. Fiir 
die AusfUhrung von staatlichen Arbeiten ist die Verordnung, betreffend die Vergebung 
staatlicher Lieferungen und Arbeiten yom Jahre 1909, R.G.BI. 61, maBgebend, wahrend 
von Gemeinden sehr haufig besondere Lieferungsbedingnisse den Vergebungen ihrer 
Arbeiten zugrunde gelegt werden. Dadurch ist von vornherein bei staatlichen und 
Gemeindearbeiten der Bauvertrag festgelegt, wahrend bei privaten Bauten meistens 
sehr ungenugende und unzulangliche Abmachungen getroffen werden, die zu Unstimmig
keiten bei der Abrechnung fUhren. Es empfiehlt sich daher, auch bei Privatarbeiten 
einen Bauvertrag abzuschlieBen, der im groBen und ganzen folgende Punkte ent
halten solI: 

1. 1st der Gesamtausfiihrung eine Pauschalsumme zugrunde gelegt, so ist die 
Art und der Umfang der Arbeit durch eine genau detaillierte Baubeschreibung zu be
stimmen, worin auch die Qualitaten der mitzuliefernden Materialien beschrieben sein 
mlissen und fiir den Fall etwaiger Ausfiihrungsanderungen entweder von vornherein 
- soweit dies moglich - Preise festzulegen sind, oder die Art der Verrechnung derartiger 
Ausfiihrungsanderungen zu bestimmen ist. 

2. Erfolgt die Vergebung auf Grund einer detaillierten Ausschreibung zu Einheits
preis en, so sind die Leistungen dleser Einzelpreise genau festzulegen, die Verrechnung 
etwaiger Mehr- oder Minderleistungen zu bestimmen und bei jeder Ausfiihrungsanderung 
separate Verrechnungsiibereinkommen zu treffen. 

3. Erfolgt die Vergebung nach Selbstkosten mit Unternehmeraufschlag, was 
dann geschieht, wenn sich eine einwandfreie Bestimmung von Einheitspreisen nicht 
vornehmen oder eine Pauschalsumme nicht festlegen laBt, so ist die Vergiitung neben 
dem effektiv geleisteten Aufwand an Arbeitszeit fiir die Beistellung von Baugeraten 
und Hilfsmitteln, Geschiiftsunkosten und Gewinn (Regiezuschlag) sowie fUr die eventuelle 
Beistellung von Baustoffen (Materiallieferung, mehr auflaufenden Manipulationsspesen, 
wie Zufuhr, Auf- und Abladen usw.) zu bestimmen. 

Ein ordnungsgemaBer Bauvertrag hatte demnach zu enthalten: 
a) Die Lieferungsbedingungen nach Punkt 1, 2 oder 3, auBerdem die Aus

fiihrungsfrist. 
b) Etwaige Vertragsstrafen oder Vergiitungen bei spaterer oder friiherer Fertig

stellung als vereinbart_ 
c) Bestimmungen uber die Abrechnung (siehe Absatz iiber Abrechnung). 
d) Bestimmungen iiber die Zahlungsbedingungen (wochentliche Teilzahlungen, 

Abschlagszahlungen, Zahlungen zu anderen, bestimmten Zeitpunkten). 
e) Bestimmungen uber die Hohe etwaiger Versicherungsleistungen fUr richtige 

und klaglose Ausfiihrung der Arbeiten_ 
f) Bestimmungen, ob der Auf trag ganz oder teilweise an Dritte iibertragen 

werden darf. 
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g) Eventuelle Bestimmungen uber den Ursprung und die Beschaffenheit bei
zustellender Baumaterialien, wobei in Betracht zu ziehen ist, ob diese von seiten des 
Bauherrn oder des BaufUhrers zu liefern sind. 

h) B.estimmungen uber Preisanderungen bei Materiallieferungen und Verrechnung 
eventueller Lohnanderungen (sogenannter Regiezuschlag fUr Abgaben und Steuern). 

i) Bestimmungen uber die Verrechnung von Nebenleistungen, wie Architekten
honorar, Stempel- und Kommissionsgebuhren, Warenumsatzsteuer usw. 

k) Bei Neubauten ist insbesondere festzulegen, dall etwaige Aufschliellungsgebuhren 
(Kanaleinmundungen, Gas-, Wasser-, Lichtanschlusse, Gehsteigherstellungen) von 
seiten des Bauherrn zu tragen sind. 

1) Ferner ist auch der Zeitpunkt der Ubernahme der ausgefUhrten Arbeit genau 
festzulegen und die Haftzeit, wahrend der der BaufUhrer fur durch sein Verschulden 
entstandene Bauschaden aufzukommen hat, zu bestimmen. Es kann yom BaufUhrer 
ein Rucklall, meist 5% der Bausumme, welcher Betrag entsprechend zu verzinsen ist, 
fur die Haftzeit gefordert werden. Fur gewohnlich wird die Dauer der Haftzeit mit 
einem Jahre festgesetzt. 

m) Bestimmungen uber Austragung von Streitigkeiten aus dem Bauvertrage 
(Schiedsgerichtverfahren oder ordentlicher Gerichtsweg, wobei beim Schiedsgericht
verfahren die Aufteilung der Kosten desselben festzulegen ist). 

n) Wird der Bauvertrag von beiden Teilen unterschrieben, so unterliegt er der 
ordnungsgemallen Stempelpflicht und ist beim Taxamte zur Vergebuhrung anzumelden. 
Es liint sich aber dieser Vorgang dadurch vereinfachen, dall die Vereinbarung durch 
Schlull- und Gegenschlullbrief getroffen wird, die sodann keiner Stempelpflicht unterliegt. 

Die Abrechnung erfolgt bei nach Punkt 2 vergebenen Arbeiten auf Grund der 
Einheitspreise, wobei die der Ausschreibung zugrunde liegenden Ausmalle mit den 
tatsachlichen Ausmallen (Nachmall) zu vergleichen sind und etwaige Mehr- oder Minder
leistungen nach dem im Bauvertrag festgelegten Schlussel zu verrechnen sind; bei nach 
Punkt 3 vergebenen Arbeiten nach den meist wochentlich bestiitigten Lohnlisten, zu
zuglich der vereinbarten Regiezuschlage und den gleichfalls bestatigten Material
lieferungen, ebenfalls zuzuglich der vereinbarten Zuschlage. 

Es wird fUr den Bauherrn immer von grollem materiellen Vorteil sein, wenn die 
Projektsverfassung und Bauleitungsaufsicht nicht mit der Person des BaufUhrers ver
einigt ist, sondern wenn die Plan- und Projektsverfassung, die Aufstellung des Vor
ausmalles fUr die Kostenvoranschlage und insbesondere die Uberwachung des Baues 
einer fachmannischen Vertrauensperson (technischer Berater, wie Zivilingenieur fUr 
das Bauwesen, Zivilarchitekt u. a.) ubertragen wird, welche den Bauherrn in allen die 
BaufUhrung und AusfUhrung betreffenden Fragen gegenuber den Unternehmern, 
Professionisten, Lieferanten und Behorden vertritt. Die Kosten einer derartigen Bau
beratung fallen gegenuber den Ersparnissen durch eine solche fachmannische Beratung 
bei BauausfUhrungen kaum ins Gewicht. Fur den Fall, dall sich der Bauherr eines 
derartigen Beraters bedient, ist dies im Bauvertrag entsprechend hervorzuheben und 
sein Wirkungskreis festzulegen. 
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Zeitaufwand fUr Abbruch- und Stemmarbeiten (einschl. 
Abraumen und Aufladen) 

Mitgeteilt von der GeE!. f. Bauarbeiten lng. Langfelder & Co., Wien,. 
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mauerwerk in P.Z.M., 1-0,3 Masch ... ..., S 
c:> rn c:> 

mindestens 40cm stark m3 20-10 lO% 3-1,2 Ha - 8% :;::>=", 

$ ~~ 
Abbruch von Stampf- .... ,.., >= 

oe,.<:; oe 
betonmauerwerk, min- 4-0,7 M,asch rno .... 

;!::lrnt! 
destens 30 cm stark .. m3 40-15 lO% 12-2,8 Ha - 8% .,.., oe 0 

~~p-< 
Desgleichen, sehr harter 6 Masch II II II 

Beton ................ 
" 

80 15% 18 Ha - 8% oe,.<:; . 
~o;;:J 

Durchbruch von Ziegel-
rn • 
oeN 

mauerwerk in P.Z.'!\I., 
I 

~~ 
mindestens 40 cm stark, 5-1 ~lasch 
a 0,25 m2 Flache ..... In3 50-25 lO% 15-4 Ha - 8% ~ ,.<:; 

Durchbruch durch 0 
Stampfbeton, sonst wie 20-4 l\Iasch >=Q oe 

vor rna 200-60 15% 60-12 Ha - 8% ~~ .,.., 
Aufbrechen von Beton- S<N 

OJ ;':;1 
nnterlagen (Fahr- f:>Il>= 

bahnen), 10-20 cm ~;:; 
~ 

stark ................ m2 7-3 15% -- I - - oe .:: ..., ... 
""'c:> 

a) schweres Material .. 
0,25-0,12 .Masch! 

8% 
.ES 

" 
- - 1,00-0,50 Ha - ~S 

0,1-0,05 Masch "',oe 
P-<,.<:; 

b) leichtes 
" 

.. 
" 

- - - 0,6-0,30 Ha 8% ~ 

'" 
Wievor,jedoch20-30cm 0,50-0,15 Masch 

~lQ stark ................ m2 lO-5 15% 1,50-0,60 Ha - 8% 'Ox 
Bohren: 0,6-1,6 Masch + ?;l~ 

sehr harter Beton .... m' 15-25 15% + 1,2-3,2 Ha 2) 20% 
C:>lQ 

- f:>Ilc:> 

0,3-0,6 Masch + >=P< 
"'">., 

harter 
" 

.... 
" 

lO-15 15% + 0,6-1,2 Ha 2 ) - 20% ..,E'-< 

0,2-0,3l\Iasch + ~ . 
S~ mittelharter 

" 
.... 

" 
6-lO 15% + 0,4-0,6 Ha 2 ) - 20% ... oe 0'-< 

0,I-O,2l\Iasch + Z~ 
leichter 

" .... 
" 

4-6 15% + 0,2-0,4 Ha 2 ) - 20% .... 
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Baugeriistherstellungen 
A. UberschHigige Einheitspreise fUr das Wiener Baugebiet 

Laut ':\1itteilung von Karl Michna, Hange- und Leitergeriist-Bauanstalt, Wien 

Die Gerustungsarbeiten samt Abnutzung des hierbei verwendeten Materials 
sind bei gewohnlichen kurrenten. Arbeiten im Preis inbegriffen. 

Wo jedoch auBergewohnliche Gerustungen notig werden und wo die in der 
Analyse fUr Gerustungen bei den einzelnen Einheitspreisen angewendeten ,,5 % 
vom Arbeitslohn" unzureichend sind, mussen die Gerustherstellungen stets separat 
verrechnet werden. 

Nachstehende Preise begreifen in sich: die Materialbenutzung, des Materials 
Abnutzung und VerIust, ferner den Arbeits- und Fuhrlohn bei Aufstellung, Ab

. tragung und W egra umung solcher Gerustherstellungen. 

Fronteingeriistung, vollstandige, etwa 2 m breit, aus Landennen, Langholz 
und Pfosten fUr Adaptierungs- oder Demolierungsarbeiten mit Materialbelassung, 
samt Wiederabtragen und Wegraumen, j e m2 Wandflache bei mindestens 
30 m Frontlange: 

Fronteingerustung 

LilflgffOfl! 

L = Landcnncn = Langtannen, 20/25 bis 25/2.1 pm 
S = Steher, Stiele, Saulen, Paekstall, 15/18 bis 

18/20 em 
L = Langriegel, 16/16 bis 18/18 em 
R ~ Riegel 
N = Netzriegel, Querriegel, 15/18 bis 18/20 em 

6rufldrt/J 

P = Pfostendiclung, Bruekstreu, 5 bis 8 em stark 
W = Windstreben 12/15 em 
K = Kiirbaum, 12/15 em 

s = Scheukliitzel, 81 = Scheuwand 
Sp = Sprengwerk (wenn notig) 

13* 
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a) bei Gebauden bis zu einer Rohe von 10 m, wenn einerseits Landennen ge
stellt und anderseits die PolsterhOlzer der Dielung auf das bestehende Gebaude 
aufgelegt werden konnen ........................................... S 8.60 

wenn beiderseits Landennen aufgestellt werden miissen, demnach das 
ganze Geriist frei stehen muG ....................................... " 15,50 

b) bei Gebauden iiber 10 m Rohe, wenn einerseits Landennen gestellt 
und anderseits die PolsterhOlzer der Dielung auf das bestehende Gebaude 
aufgelegt werden konnen ........................................... " 9,90 

wenn beiderseits Landennen aufgestellt werden miissen, demnach das 
ganze Geriist vollkommen freistehen muG ............................ " 18,20 

c) bei Kirchen und Tiirmen in jeder Rohe ....................... " 24,40 
Hinge- und AusschuBgeriiste an Gebauden bei kleinen Reparaturen 

usw. in drei Pfostenbreiten herstellen, wieder abtragen und wegraumen je m " 15,50 
fUr jeden Pfosten Mehrbreite je Langenmeter Geriist ein Zusohlag von .. " 1,80 
Die Preise gel ten fiir mindestens 30 m Frontlange. Stookwerkzusohlag 15 %. 

AussohuBgeriiste 

Schragengeriist, 4 bis 5 m lang, vier Pfosten breit, je Langenmeter, bei 
mindestens 20 m __ Lange. 

Sohragengeriist 

pversk17eIJd UIJgssle17end 

-'- ~ --
I -=t 

a) bis 4 m hooh .............................................. S 2,95 
b) iiber 4" " .............................................. " '4,30 

fUr jeden Pfosten Mehrbreite je Langenmeter Geriist ein Zusohlag von .... " 0,83 
StookwerkZusohlag 10%. 
Stukkaturgeriiste aufstellen und wieder abtragen, MindestausmaG 200 m2, je m2 : 

bis 3 m Rohe ..................................................... S 3,30 
iiber 3 bis 5 m Rohe ................... : .......................... " 4,40 

5 " 7" " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 5,50 
Stookwerkzusohlag 10 %. 
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Spezialgeriistungen 

Patent-Leiter- und Hangegeriist 

Diese Geriiste werden fiir Fassadenrenovierungen, Farbelungen, Fassaden
verputz, Neuherstellung und Ausbesserungen sowie fiir diverse Arbeiten an den 
Fassaden der Gasse, Hofe und Lichthofe zum Malen oder zur Montierung von 
Schildern verwendet. 

1. Patent-Leitergeriist mit einer einen Pfosten breiten Arbeitsbiihne von 2 zu 2 m 
Hohe, zwischen der Leiter auf den Schwingen au£liegend, mit Diagonal- und Hori
zontalverband, mit Patentarmen und Osen an den Fassadenflachen oder Fenster
spreizen, mit Gasrohren und Schraubenbolzen in den Fassadenoffnungen befestigt, 
je m2 = S 1 ,10. 

2. Patent-Leiterkonsolgeriiste mit einer zwei Pfosten 
breiten Arbeitsbiihne von 2 zu 2 m Hohe, auBerhalb der 
Leiter auf · einer eisernen Konsole au£liegend, montiert, sonst 
wie Post I, je m2 =S 1,20; 

3. wie vor, jedoch noch mit einer einen Pfosten breiten 
Arbeitsbiihne zwischen der Leiter, auf den Schwingen auf
liegend, fUr Edel- (Kunststein-) Verputz je m2 S. 1,30. 

4. Hangegeriiste. Diese werden in festem oder zerlegbarem 
Zustand von 2 bis 15 m Lange, je nachdem ob Gassen-, Hof
oder Lichthoffassaden beriistet werden, verwendet. Die Geriiste 
bestehen aus einer gesicherten Arbeitsbiihne, die mit Hanf
seilen iiber Kurbelrollen und im Dache montierte AusschuBriegel 
gehalten werden und durch die Arbeiter selbst vom Geriist 
aus in beliebiger Hohe verstellbar sind. Preise ohne SchlieBung 
der Riegellocher im Dache nach erfolgter Abriistung. 

Gassenberiistung je m 2 =S 0,64. 
Hof-, Lichthof- und Feuermauerberiistung je 

I m 2 =S 0,74. 
Die Preise gelten fiir die Beniitzung der Geriiste durch 

21 Tage. Langerbeniitzung je Woche 10% Zuschlag. 
Gemessen und gerechnet werden aIle vom Geriist be

arbeiteten Flachen. 
Der Preis versteht sich bei einem MindestausmaB von 

250 m2 samt Zu- und Abtransport, Auf- und Abgeriistung 
sowie Leihge biihr. 

Eingeriistung von Feuermauern, BahnhOfen, Thea
tern, Monumental bauten, Salen und Tiirmen werden 
nach Ubereinkommen berechnet. 

Hangegeriist 

nur im Pauschale 

B. Kosten, berechnet auf Grund des erforderlichen Arbeitsaufwandes 
gemeinsam bearbeitet von lng. Rudolf Schmahl, Zivilingenieur und Stadtbaumeister, 

und Baurat lng. Wilhelm Kempler, Zivilingenieur und Baumeister 

Fiir Zu- und Abfuhr (Auf- und Abladen) sowie Abniitzung und Verlust ist 
auf die folgenden Ansatze ein Zuschlag von 30 bis 50% zu nehmen, der sich je 
nach der Lage des einzugeriistenden Objektes richtet. 
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Die Ansatze verstehen sich fiir ein Mindestausmall von 250 bis 300 m2 Fassaden
flache und eine Beniitzungsdauer von 21 Tagen. Bei kleineren Flachen ist je nach 
dem Arbeitsumfang ein Zuschlag von 5% aufwarts anzunehmen; fUr tlberschreitung 
der angegebenen Beniitzungsfrist je Woche ist ein Zuschlag von 10% zu berechnen. 

1 m2 Hiingegeriist (nach der Fassadenflache gemessen; wegen AusmaB siehe 
Fassadenrenovierung) : 

a) fUr Gassen- und Hoffassaden von 3 bis 4 Stock hohen Gebauden 0,25 G. 
Preis S 0,63; 

b) fUr Lichthofe, wobei jede Flache, die vom Hangegeriist aus bearbeitet 
wird, gemessen und verrechnet wird, 0,37 G. Preis S 0,93; 

c) fUr ein- und zweistockige Gebaude, freistehende Feuermauern, Hoffassaden 
0.4 G. Preis S 1,00; 

d) ein Geriist zufiihren, einmal auf- und abgeriisten: 
Geriistlange in m .... 2 bis 6 6 bis 10 10 bis 14 
G. ................. 32 38 44 

Anmerkung: Kommt nur fUr ganz geringfugige Arbeiten, wie kleinere Aus
besserungen, in Betracht. 

e) fUr das einmalige Anhangen eines Geriistes von 2 bis 14 m Lange bis zu 
16 G. 

Ausbrechen eines Geriistriegelloches in der Dachflache und provisorische Ver
sicherung desselben gegen das Einregnen wahrend der Beniitzung und nach Weg
nahme des Geriistes bis zur Eindeckung durch den Dachdecker, je Loch: 

bei Ziegel- und Schieferdachern ............. 1 G. Preis S 1,50 
" Blechdachern ......................... 1,5" " ,,2,25 

in Mauerwerk (z. B. Feuermauern) ......... 1,21\1." ,,1,96 
1 m2 Leitergeriiste: 
a) bei Gassenfassaden und freistehenden Feuermauern, ohne Konsolen 0,4 G. 

Preis S 0,72; 
b) bei Hoffassaden, ohne Konsolen 0,44 G. Preis S 0,79; 
c) bei Feuermauern tiber Dach, ohne Konsolen 1,2 G. Preis S 2,16. 
Aufzahlung fUr Konsolengeriiste auf a) bis c) 15% vom Gesamtansatz; 

" ,,1 Lfm normales Schutzgeriist 0,2 G. Preis S 0,36; 
" ,,1 m2 extrabreites Schutzgeriist mit Stehern oder Stehleitern 

zur Aufrechterhaltung des Personenverkehres 1 G. Preis S 2,52; 
d) fUr die Herstellung eines Aufzugschachtes samt der vorschriftsmaBigen 

Verschalung, je 1 m2, in der Schalflache gemessen, 0,5 G. Preis S 1,26; 

c) fUr Abdeckung und Sicherung von Glasdachern, je m2 (abgedeckte Flache 
gemessen) 0,43 G. Preis S 1,08. 

1 m Ausschullgeriist, 3 Pfosten breit, 2 G. Preis S 3,00. 
Vollstandiges Haupt. oder Langtennengeriist, bis 2 m breit, aus Rundholz 

und Pfosten, als Arbeitsgertist und zur Materiallagerung entsprechend stark her
gestellt: 

1. Die Riegel einerseits auf der Mauer, anderseits auf Rosten aufliegend: 
a) mit 2 Geriistgeschossen, je 1 m 9,5 G. Preis S 17,10; 
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b) Aufzahlung fUr jedes weitere Geriistgescho.6 bis 4 m Hohe mehr 4,75 G. 
Preis 8 8,55. 

2. Freistehendes Hauptgeriist, d. i. nicht auf der Mauer, sondern beiderseits 
auf Rosten aufliegend: 

a) mit 2 Geriistgeschossen, je 1 m 12 G. Preis S 21,6; 
b) Aufzahlung fiir jedes weitere GeriistgeschoB bis 4 m Hohe mehr 3,75 G. 

Preis 8 6,75. 
Fiir Verbreiterung des Hauptgeriistes zur Anbringung von Aufziigen, zur 

Materiallagerung usw. im ersten Gescho.6, je 1 m' Geriistgescho.6 2 G. Preis 
83,00. 

Anmerkung: Zuschlag fiir jedes hOhere GeriistgeschoB: 0,02 G. Preis S 0,30. 

1 LIm Riegelgeriist, 4 Pfosten breit herstEilIen, bestehend aus Standern auf 
Pfostenunterlagen, Rasteln, Riegeln und Pfosten samt Abplankung und den not
wendigen Verspreizungen zu ebener Erde, einschlie.6lich Abgeriisten, 1,65 G. Preis 
8 2,47. 

Zuschlag fiir jedes hOhere GeschoB, je 1 m 0,2 G. Preis 8 0,30. 
1 m Schragengeriist, 4 Pfosten breit, bis 4 m hoch herstellen und wieder ab

geriisten, ohne Unterschied der StockwerkshOhe, 0,43 G. Preis S 0,64. 

1 m Schragengeriist wie vor, jedoch bis 3 m hoch, 0,37 G. Preis 8 0,66. 

1 m Schragengeriist, jedoch bis 2 m hoch (Sechsergeriist), 0,31 G. Preis 
S 0,46. . 

1 m Bockelgeriist, 4 Pfosten breit, herstellen und wieder abtragen 0,2 G. Preis 
8 0,30. 

1 m Fu8geriist, 4 Pfosten breit, herstellen und wieder abtragen 0,3 G. Preis 
80,45. 

1 m Brustwehr herstellen und wieder wegnehmen 0,1 G. Preis 8 0,15. 
1 m Schutzblenden aus Brettern und Staffelholzern, an die Brustwehr schrag 

angelehnt, herstellen 0,15 G. Preis S 0,22. 
1 m2 Arbeitsgeriist herstellen und wieder abtragen, bestehend aus Riegel mit 

Pfostenbelag, zu ebener Erde 1 G. Preis 8 1,6. 
Anmerkung: Zuschlag je GerustgeschoB und 1 m2 : 0,1 G. Preis S 0,15. 

1 m2 Raucbfanggeriist iiber Dach auf- und abgeriisten 2,1 G. Preis S 4,5. 
1 m2 Stukkaturgeriist auf- und abgeriisten, bis 3 m Hohe, ohne Unterschied 

des Stockwerkes, 0,5 G. Preis 8 0,75. 
1 m2 Bauplatzeinplankung, bis 1,8 m hoch, herstellen und wieder abtragen, 

1,8 G. Preis 8 2,7. 
Aufstellen von Zement- und Kalkhiitten, Unterkunftshiitten fiir die Bau

arbeiter, Flugdacher, Bauaborte usw., aus Riegeln oder Kantholz fiir das Gerippe, 
mit Laden oder Pfosten, der Fu.6bodenbelag aus Pfosten, samt Einbau der not
wendigen Tiiren und Fenster, je 1 m2 verschalte Flache, exklusive Glas, 0,75 G. 
Preis 8 1,12. 

Herstellung von Sprengwerken aus Geriistholz, Beigabe aller erforderlichen 
Materiali~m, Einbau, Auswechslung und Abtragung: 

a) fiir eingebautes Holz, wie Sprenger, Roste, Kappbaume, Aufsatze, je 1 m2 

34 G. Preis S 51,00; 
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b) auf die gepolzte Flache mit Pfosten, je 1m2 1,4 G. Preis S 2,10; 
c) auf die gepolzte Flache mit KanthOlzern, je 1m2 1,7 G. Preis S 2,55. 
Fiir Herstellung von Hebewerkgeriistungen aus Geriistholz, Beigabe aller 

erforderlichen Materialien, wie Holz, Klammern, Schrauben (ohne der Hebewerk
zeuge), Aufstellen und Abtragen: 

a) fiir eingebautes Holz, wie Steher, Roste, Unterziige, "Uberlagen, Streben, 
je 1m2 25 G. Preis S 37,00; 

b) fiir die Herstellung erforderlicher Belagflache mit Pfosten, je 1m2 0,8 G. 
Preis S 1,20; 

c) fiir die Herstellung erforderlicher Belagflache mit KanthOlzern, je 1m2 

1,2 G. Preis S 1,80. 
Anmerkung: Die Beistellung von Laufschienen, Traversen, Schrauben, Bolzen 

usw. ist separat zu verrechnen. 
Herstellen, Ein- und Ausgeriistung von Holzlehrbogen fiir Gewolbe, Rippen 

und Gratekonstruktionen, Beigabe aller erforderlichen Materialien: 
a) aus Brettern und Nageln gezimmert, je 1m2 Lehrbogenlange (Spannweite 

plus Pfeilhohe), 1,3 Z. Preis S 2,26; 
b) aus Pfostenholz gezimmert, mit Schrauben und Nageln, je 1 m Lehrbogen

lange (Spannweite plus PfeilhOhe), 2 Z. Preis S 3,48. 
Beistellung der erforderlichen Schalung auf den LehrbOgen bei Gewolbeaus

fiihrungen, Ein- und Ausgeriisten: 
a) Bretterschalung, je 1 m2 (Spannweite mehr PfeilhOhe mal der Lange) 1 Z. 

Preis S 1,74; 
b) Pfostenschalung, je 1 m2 (Spannweite mehr der PfeilhOhe mal der Lange) 

1,5 Z. Preis S 2,61. 
Einen Materialaufzug fUr Ziegel und Mortel (Paternoster) bis zur Geriistebene 

des ersten Obergeschosses betriebsfahig aufstellen, ohne Abladen und ohne Schacht
verschalung, 50 G. Preis S 75,00. 

Hoherstellen um ein GeschoB, betriebsfahig, sonst wie vor, 10 G. Preis S 15,00. 
Einen Materialaufzug ganz riickbauen und deponieren auf der Baustelle, ohne 

Aufladen, 20 G. Preis S 30,00. 
Eine Betonmischmaschine betriebsfahig aufstellen, ohne Abladen, 135 G. 

Preis S 202,00. 
Anmerkung: Bei Rochzug, fUr die erste GeschoBebene Zuschlag 75 G. Preis S 112,00, 

fUr jedes weitere GeschoB 15 G. Preis S 22,00. 

Eine Betonmischmaschine ohne Hochzug abmontieren und deponieren, ohne 
Aufladen, 68 G. Preis S 102,00. 

Anmerkung: Bei Rochzug, Zuschlag fUr jedes GeschoB II G. Preis S 16,5. 

Einen Handkran mit AusschuBriegel samt Rolle betriebsfertig bis zur Geriist-
ebene des ersten Geschosses aufstellen 14 G. Preis S 21,00. 

Anmerkung: Roher oder tiefer setzen, je GeschoB Zuschlag 6 G. Preis S 9,00. 

Einen Handkran riickbauen und deponieren 7 G. Preis S 10,5. 
Eine Mortelmischmaschine betriebsfertig aufstellen 12 G. Preis S 18,00. 
Eine Mortelmischmaschine abmontieren und deponieren 4 G. Preis S 6,00. 
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Hafnerarbeiten - Herd- und Ofenbau 
Kachelherdsetzen je StuckI) 

.... " . "il 
..., Stunden + Zusohlll,ge in % 

:::l~ ~ti1 ~ ~ fiir Anmerkung ~S ... 
01_ ia+1 ""bIl .<:j.<:j n \) .. .<:j" .<:j00 ~.!4 ." Type II Type III Siehe auch folgende 0"" 0" 

~:::: rn1~ 00':< 1l.!l i6 .S ~ Tabelle . " ;.: 001'1 ~ il< P:I ~~ Mat. I Zeit Mat. I Zeit 
I 

18 3 - 15 0,3 20 8 Annabme: 
Drei Reihen Wandkachel. 

18 3 15 0,3 22 8 
~ Bis PlattengroJ3e 18/ .. ein. 
~ sonst zwei Bratrohre. 
0 Eisenzeug! 20 4 - 18 0,4 26 8 ~ 

-------------- ..s Type I 
23 4 - 20 0,4 30 10 ell pIr --------------

~ 25 4 6 24 0,5 35 10 
------------ oil 

28 4 8 25 0,5 40 12 ~ ~ ~ ~ ------------ 0 10 >=I 10 Type II 
30 5 10 26 0,6 48 15 ...... ...... ell C'l 

B ------------ rO 
32 5 10 26 0,6 54 18 >=I ---------- 0 
33 5 12 26 0,7 60 18 .t.. ------------
33 6 12 28 0,7 60 18 ~ Type III ------ ---- 0 

I I I I 38 6 15 30 0,8 75 20 ...... 
------------

45 6 20 35 1,0 96 24 

') Entno=en: A. II k 0 W: Material- und Zeitaufwand bei Bauarbeiten. 3. Aufl. Wien: Julius 
Springer. 1927. 

Kachelofensetzen (glatte) je StuckI) 

" .<:j " . ~ 
..., Stunden '" .<:j 

GroBe in 003 

~~ ~a1 01 
Kaoheln 21/ .. ~R 

~~ ~tA ~~ ... Anmerkung 'W S .<:j" I ." 
~ .j3..:1 0 "" "''''' -§.~ oj .S ;!:I'~ 

.~ '" 
breit I tie! I bOob '" 001'1 ~ >Q ~~ .... ~ 0 

1% 1% 5 1,8 7 - 15 0,2 16 5 1 Schaff mit 10 Liter Inhalt. -- ------------ Bei Ermittlung der Ofenheizflache ist 
1% 1% 6 2,1 8 - 18 0,2 17 5 ---------------- eine obere AbschluBschichte von 10 cm 
2 1% 5 2,2 8 3 18 0,2 20 5 angenommen. -- ---------------- Rostflache = Ih50 der Heizflache. 2 1% 6 2,5 9 5 20 0,3 23 6 

-- ---------------- Der Bedarf an Schamottemiirtel be-
2 2 6 2,9 10 7 22 0,3 24 6 tragt etwa 5% der Kalkmiirtelmenge. 

-------------- ---- Die Kachelzahl wurde wie folgt er-2 2% 6 3,3 12 10 25 0,4 26 7 ---------------- mittelt: 
3 2 6 3,7 14 12 30 0,4 30 8 1 gewiihnliche Kachel = 1 St. -------------------- I Eckkachel = 2 3 2% 6 4,2 16 14 35 0,5 36 8 " -- -- ---- ---- I Gesimskachel = 1% " 
3 2% 7 4,7 18 14 40 0,5 39 10 1 Gesimseck = 3 " -- ---------------- I Wandleck = 4 3 3 7 5,2 22 16 45 0,6 45 12 Bei gewiihnlichen, nur gemau~rten --------------------

3% 3 7 5,7 25 18 50 0,7 49 15 Herden entfallen Herdkachel + Binde------------------- draht, vergroBert sich die Mortelmenge 4 3 7 6,2 30 20 60 0,9 55 18 -------------------- urn etwa 15%, verringert sich die Zeit 
4 3 8 6,9 35 22 70 1,0 60 24 fiir das Setzen urn 20%. 

') Entno=en: A. IIkow: Material- und Zeitaufwand bei Baua.rbeiten. 3. Auf]. Wien: JuliuB 
Springer. 1927. 
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Herd- nnd Ofenban 
Zusammengestellt nach den Preislisten der Fa. Hans Schuller u. Co., Wien 

Brat- >l Netto-
Aufzahlung 

Jl§ rohren >lll >l preise 
in Schilling fiir 
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47 x 71/7 1 29x46 - - - """ " ... 135 153 -- - - - ') Hiezu ein Heiz-~~ ,I:J" 

11) +' 47 X 79/7 1 29x46 - - ..cIP 140 158 - - - - Ulid ein Aschen-00 ~;g 0" 0 55 x 79/8 1 29x50 - - 153 173 - - - - tiirl. Aufschlag fur p:< 55 x 87/8 1 32x50 
..cleo p:<S 165 185 - -- - 0" .13 gj, 

- - Heizbrust mit OJ~ 

",- Schutzplatte -- :!:l ----- - - ---------------- S 10,00 
'" 47 x 71/7 1 29x46 210 235 12 18,0 3,6 12 +' - +' era 47 x 79/7 1 29x46 - ..., 220 245 13 19,5 3,8 12 22) P 'I " r:.. 55x79/8 1 29x50 - ,. 

~ 240 270 14 21,0 4,0 12 .) Poterieverliinge-
<D- 55 x 87/8 1 32x50 - 260 290 15 22,5 4,3 12 rung ohne Bei-

" -- >l ----- - .S- -- ---------- gabe der Ton-

" " r 0 hre S 25,00 :a 47 x 79/7 1 29x46 16 ..cI 275 300 13 19,5 3,8 12 
0) 47 x 87/7 1 29 X46 16 " 285 310 14 21,0 4,0 12 

33 ) 
00 0 .-"I 55x79/8 1 29x50 16 +" 300 330 14 21,0 4,0 12 
0 ..::; " 3) Wasserwandl, 

fi1 55 x 87/8 1 29x50 16 ..., .-0 320 350 15 22,5 4,3 12 
S .~ ~ 

liegend 
-- -00 ----- 0 -- ----------:eM 

47 x 87/7 1 29x46 10 0 '0 ... 280 305 14 21,0 4,0 12 
~..ci to " 47 X 95/7 1 29x46 10 P. I> 290 315 15 22,5 4,3 12 ') Wasserwandl, 

44) .0.0 " ~ .-0 stehend: 'E""1 55 x 87/8 1 29x50 10 .., 1;] >l 310 340 15 22,5 4,3 12 
+' >l " adlbis4 ,,~ 55x95/8 1 32x50 12 " ~ P <XI 330 360 16 24,0 4,6 14 

~ 55xl03,S 1 32x50 12 'Z. +' 
<i.i 350 380 17 25,5 5,0 14 Aufzahlungfur 

-- ..cI ----- ., 
- :;:l ~ ---------- -- zweite Loch-...,- ", .S 55 x 87/8 2 29x50 13 

P ..... >l 345 375 15 22,5 4,3 12 platte S 1,60 
a ..cI " " 55 x 95/8 2 32x50 13 0 ~ 

S 365 395 16 24,0 4,6 14 " w ."I 
:§ 55 X 103/8 2 32x50 13 ;;:; ~ ~ 385 415 17 25,5 5,0 14 ') Stiirkere Aus-
0 63 x 95/8 2 32x55 13 400 435 17 25,5 '5,0 14 

5 00 S .0 fuhrung fUr Gast-
>l 63 x 103/8 2 32x55 13 +' 420 455 18 27,0 6,0 14 ·s hiiuser usw. mit 'S 63 x 110/8 2 32x55 15 . '8 +' 480 515 20 30,0 6,6 20 'I. Zoll starken ., 71 x 11018 2 35x60 18 +' 540 580 25 35,0 8,0 20 

~ " Platten 
"" 71 x 118/8 2 35x60 18 be 560 600 25 35,0 10,0 20 .... ., 

--
., ----- ------------..cI .g 71 x 110/9 2 35x60 18 620 670 25 35,0 8,0 20 

65 ) ~ 71 x 118!9 2 35x60 18 650 700 25 35,0 10,0 20 
79 x 126110 2 40x70 30 850 950 30 50,0 15,0 28 
79 x 142112 2 45x70 30 1000 1100 40 75,0 20,0 28 
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in Schilling fiir 
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~ ~t 55 x 87!S 2 32x50 18 'I, :!:l..j..J 540 658 29 15 23 48 
"O)~~ 55 x 95!8 2 32x50 18 'I. ~ ~.~ ?=!~ 560 680 29 15 23 48 ., 00 +' 

.~ 

"E~~ce~ 63x79!8 2 32x55 18 'I, " .,.., ~o ~'$ 560 680 31 13 19 48 ') Aufzahlung fiir 
~Sfi1~P:< 63 x 8718 2 32x55 18 'I. ~ .;:. p. ~~ 585 710 31 15 23 48 Putzturlbrust .. ~ >l.-o .. -" 63x95/8 2 32x55 18 " . ,~ ... 610 735 31 15 23 48 S 6,40 .... "0 o ,; >l "" I!~~] 63 x 103/8 2 32x55 18 'I, ~ :0 P ~i> 635 765 31 22 34 60 

63 x 110!8 2 32x55 18 " ~ 
660 800 31 22 34 60 

~~~~ 
/8 .-0 

>l 
;:0 
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Gasherdanbau. Verlangerung von Herdbrett und FuBtritt urn die Gasherd
platte, zwei Kochstellen samt Ringen, einer Gasbratrohre mit allen erforderlichen 
Einschubblechen, Hahnen und Gasrohren samt Wechselhahn. Preis fiir Gasherd
anbau S 500,00. 

Kesselherdanbau. Anbau eines Kupferkessels samt Herdbrettverlangerung, 
Heizbru~t 5/6" mit Aschentiirl, Rost, mit weiBen Fliesen verkleidet, komplett 
aufgesteUt: 

a) Kupferkessel, 40 cm Durchmesser, Kesselblech (Schwarz-
blech) 55/55 cm ................................... S 164,00 (170,00)1) 

b) Kupferkessel,46 em Durchmesser, Kesselblech (Schwarz-
blech) 63/63 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,193,00 (200,00)1) 

Gasthausherde (zwei Bratr6hren, Wasserwandl, Warmerohr, Tellerrost usw.), 
je nach GroBe: 
freistehend .... S 860,00 bis 2700,00, langsfreistehend. . .. S 1080,00 bis 3500,00 

Abb. 38. Tischherd 

Abb. 39. Aufsatzherd Abb. 40. Waschkiichenherd 

Restaurationsherde (drei Bratrohren, Wasserwandl, Warmerohr, Tellerrost 
USW.): S 4000,00; Anbau eines Wlirmekastens S 300,00, eines Fleischkesselherdes 
S 700,00. 

') Wenn eiserne Schutzstange mitgeliefert wird. 
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Ausstattung 

Waschkiichenherde (Abb. 40) 

Kupfer
kessel 

Durchmesser 
in cm 

Anzahl 

eckstehend ............ . 
freistehend ............ . 

Heiz
bruste 

Holz
deckel 

1 

2 

1 

46 50 55 60 

180 1340 200 1380 2351445 ~70 1510 
200 360 220 400 260 470 300 540 
--------------1-

9 I - 12 - 12 I - 12 I -
----------------

- 18 - 24 - 24 - 24 

9 9 - 10,5 - 12,5 -

2 18 - 18 - 21 - 25 
~ ---------------

eckstehend ............ . 
freistehend ............ . 

Heiz
bruste 

Holz
deckel 

4 Reihen 
Wand

ver
fliesung 

1 

2 

1 

2 

eckstehend 

freistehend 

.... 
~ 

:§ 
w. 

210 400 235 450 275 530 310 600 
235 420 260 470 300 550 350 620 

9 12 12 12 

18 24 24 24 

9 9 - 10,5 - 12,5 -

- 18 - 18 - 21 - 25 ----------1-
~I~~ 100 ~1120 ~1130 

40 60 43 65 55 75 65 85 

Schornsteine fur Dampfkesselanlagen und Industrieijfen 
Von L. Gussenbauer & Sohn, Wien 

Genaue Stabilitatsberechnung, richtige Errechnung der Hohe und Lichtweite, 
sowie zweckmaBige Auswahl des Baumaterials, das sowohl den Witterungsein
flussen wie auch den Einwirkungen hoher Abgastemperaturen, Sauredampfen usw. 
Widerstand bietet, ist Hauptbedingung. 

Fur Osterreich stehen die durch ONORM B 2201 mit dem Ausgabedatum 
vom 1. Februar 1922 herausgegebenen Vorschriften uber die Standfestigkeit ge
mauerter hoher Schornsteine in Geltung. 

Allgemeines. Schornsteine, die die Verbrennungsgase groBer Feuerungsanlagen 
abzufUhren haben, stellen in der Regel Bauwerke fUr sich dar_ Sie sollen eine solche 
Hohe erhalten, daB eine Rauchbelastigung der Umgebung vermieden wird. HierfUr 
dUrfte es im allgemeinen genugen, wenn die Schornsteinmlindung die Dachfirste der 
umliegenden Wohngebaude urn mindestens fUnf Meter uberragt_ 

Ais Bauwerk betrachtet, bestehen die Schornsteine aus deni Grundbau, dem Sockel 
und dem Schafte. Wird ein Schornstein ohne Sockel hergestellt, so beginnt der Schaft 
mit der Erdgleiche. Gemauerte Schornsteine sind 801che, bei denen mindestens der 
Schaft aus Ziegelmauerwerk oder BetonhohIsteinmauerwerk hergestellt ist. Grund
bau und Sockel konnen aus Ziegelmauerwerk oder Stampfbeton hergestellt werden. 

Auch Schornsteine, die nach Art der gemauerten Schornsteine aus einzelnen vor
gearbeiteten Formsteinen aU8 Stampfbeton (Betonsteinen) hergestellt werden und deren 
etwaige Stahleinlagen bei der Berechnung der Standfestigkeit unberucksichtigt bleiben, 
unterliegen den Bestimmungen fUr die gemauerten Schornsteine_ 
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Tabelle fUr runde Schornsteine aus radialen Tonformsteinen fUr 
Dampfkesselfeuerungen 

Kaminhiihe 16,00 20,00 25,00 

o bere lichte V" eite m 0,60 I~I~ 0,60 I 0,70 I 0,80 I 0,90 0,60 0,70 
------

11 des Betons 3,95 ~I~ 5,20r5:201~1 5,55 6,50 6,75 
------------------

,S des Fundamentes 4,55 4,55 4,80 5,20 5,20 5,50! 5,80 0,25 6,25 

~ w:oGlw:oG ~ M:~oTU:5ol----u:50 ------
~ des achteckigen Postamentcs 10,00 20,85 20,85 
.g ----;:;:;;0 l--w.;o ------------------
H der run den Saule 12,60 18,70 18,70" 19,60 I 20,30 28,40 28,40 

~I~ 5,00 I 5,00 I 5,00 5,00 
------

Hohe des Isolierfutters m 5,00 5,00 5,00 
" I ------

Inhalt des Erdaushubes m' 9,00 1 9,20 1 10,70 11,70 1 "12,00 I 12,80 I 13,60 14,80 15,70 

3780lii81Ol38s0l~ 
------

Kostensumme S 2890 1 2895 2990 5490 5510 

Kaminhiihc 25,00 30,00 

Obere lichte Wdte m 0,80 I~ 1,00 ~I~I~I~I~I~ 
11 des Betons 7,00 7,20 7,4.0 10,60 10,60 10,80 11,90 12,50 12,80 

------------------
.S des Fundamentes 7,30 I 8,00 8,30 10,80 10,80 11,40 13,70 14,60 15,50 

"'" I 22,80 

---------------------
ce des achteckigen Postamentes 21,45 23,20 30,50 30,50 30,50 31,40 32,30 32,40 .... 

>=I del' runden Saule 29,30 29,60 29,60 39,20 39,20 40,25 41,45 42,60 43,80 .... 
------

----;,00 1----;,00 1----;,00 
-1--Hohe des Isolierfutters m 5,00 I 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 

Inhalt des El'daushubes m' 17,00 I~ 19,10 28,90 I 29,60 I 31,20 33,501 35,80 I 36,70 

1 5850 8620 I 8630 1 9180 
---------

Kostensumme S 5650 6020 9540 10920 10260 

Kaminhiihe 35,00 140,00 

Obere lichte Weite m 0,60 0,70 0,80 I 0,90 1 1,00 1,10 I 1,20 I 1,30 0,90 

11 des Betons 12,35 ~~:~or~~I~~I~115'40 1~,60 

,S des Fundamentes 14,60 14,60 15,W115,50 ----w:;-o 18,70 I 18,70 --;;::;;;- " 18,20 

;±:; des achteckigenPostamentes 41,40 41,40 ~ 4.4,10 1 45,40 I 48,10 I~ s;;:oo- 53,10 ~ .... 
>=I del' runden Saule 54,70 54,70 56,30 I 57,00 58,50 I 59,70 60,30 61,00 7,1,20 H 

Hohe des Isolierfutters m 7,00 7,00 7,00 I 7,00 7,00 7,00 I 7,00 7,00 8,00 
------------------------

Inhalt des Erdaushubes m' 36,50 ~ 37,40 ~ 42.,00 ~ 50,80 53,90 57,40 

Kostensumme S 12150 112150 112 400 112645 12810 12960 113275 13590 15390 

Kaminhiihe 40,00 45,00 

1,10 I 1,20 I 1,30 I 1,40 I 1,50 1,10 I 1,20 I 1,30 
--,------------1--- ---1------------------__ _ 

20,00 ~~ 22,60 I~! 25,40 ~126'70 I~ 
19,30 20.40 21,50 22,60 23,70 I 24,80 20,80 21,30 21,80 

] des achteckigcnPostamentcs 54,50 55,70 ~ ~I 58,40 59,10 70,30 I 70,30 71,20 

.:;1-dc-r-ru-n-de-n-S-'a-ul-e-----I--7-4-,2-0- ---u;o ---u;o 76,10 77,40 17;,20 9"3,5019"3,50 ~ 

m Obere lichte Weite 1,00 

"s des Betons 

,S des Fundamentes 

_H_o_' h_e'----d_eR_" _I_SO_l_ic_r_fu_t_t_er_d ___ m_I._8_'_00_18,OOj8,OO18,OO18,OOj8,OO ~I~ ~ 
Inhalt des Erdaushubes m' 58,50 "'62.20 64,60 1~I----;o:;iO 75,10 --;;S,6Oi--;;;-:sQ1 77,60 

Kostensumme ;.; 15720 1 15970 1 16200 I 16560 I 16830 I 17100 19530 I 19710 1 20250 
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Kaminhiihe 40,00 00,00 

Obere lichte Weite m 1,40 1,50 1,60 1,70 1,40 1,50 1,60 I 1,70 1 1,80 1,90 
---------

S des Betons 27,60 27,70 27,90 28,10 28,90 29,30 ~9,70 31,90 32,10 32,60 
------------------------------

.S des Fundamentes 22,50 23,30 24,10 24,80 26,40 27,20 28,00 28,70 29,50 30,30 

.., ------------------------------
'ii des achteckig. Postamentes 74,60 75,70 76,70 , 77 ,80 102,80 104,70 107,80 108,60 110,50 112,60 
'§ ---------.... der runden Saule 97,10 99,02 101,30 1103,30 114,90 116,90 119,40 1123,00 124,40 126,90 

Hohe des Isolierfutters m 9,00 9,00 ~i~ 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
------

Inhalt des Erdaushubes m" 81,50 83,60 85,90 187,70 87,20 90,20 95,00 I 96,70 ~llO1'7O 
Kostensumme S 20700 21150 21500 21870 26320 26600 26730 26820 27800 28350 

Ka.minhOhe mloo,ool 00,00 60,00 

Obere lichte Weite m 2,00 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 1,70 1,80 
---------------------------

S des Betons 32,90 40,20 40,80 41,40 41,90 43,10 46,80 47,40 49,40 52,60 
---------------------------

.S deB Fundamentes 31,lQ 26,40 27,80 29,30 30,70 32,10 33,70 36,60 33,40 34,90 

.., ---------------------------
'ii des achteckig. Postamentes 114,50 131,10 133,90 136,70 139,60 142,40 145,20 148,70 170,60 172,20 
.c --------------------------
~ der runden Saule 129,40 143,90 H6,90 149,70 152,60 155,40 158,30 161,20 192,00 195,30 .... 

----------------------------
H ohe des Isolierfutters m 10,00 ]],00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 12,00 12,00 

------------ ---------
107,40 1108,90 Inhalt des Erdaushubes ill" 105,00 101,50 102,90 104,40 105,90 123,10 118,10 131,60 

Kostensumme S 28870 31730 32200 33100 34000 34740 35650 35500 41 670 1-;-;;;;0 
Kaminhohe 60,00 60,00 

Obere lichte Weite m 1,90 2,00 I 2,10 2,20 2,30 1,90 2,00 1 2,10 ~I~ -------
11 deB Betons 53,30 54,00 58,30 60,20 62,10 77,40 78,90 80,40 81,80 83,40 

------------
.S des Fundamentes 36,40 38,00 43,50 46,20 49,00 47,9Q 48,70 49,60 50,40 51,20 
.., ---------------------------
<S des achteckig. Postamentes 173,60 175,30 177,00 180,00 183,00 31,90 32,40 33,10 33,60 34,20 
,Q --------------------------
~ der runden Saule 198,50 201,70 204,50 208,00 212,00 372,90 375,10 377,30 380,60 382,80 .... 

---------------------------
Hohe des Isolierfutters m 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

---------------------------
Inhalt des Erdaushubes m" 133,30 135,10 145,80 153,00 165,10 190,30 192,50 195,90 196,80 202,40 

---------------------------
K ostensUlllme S 42 700 43600 44800 45900 46950 51840 52020 52600 53510 53900 

Kaminhiihe 60,00 70,00 

Obere lichte Weit.e m 2,40 2,50 ~I~I~ 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 

S des Betons 84,80 85,90 89,'10 I 93,00 96,50 100,20 103,80 ]07,40 111,10 114,60 

.S des FundamenteB 52,10 57,00 50,50 55,10 59,60 64,20 68,70 73,30 77,70 82,00 

.., ---------------------------
'ii deB a,chteckig. Postamentes 34,90 35,60 28,30 28,70 29,10 29,50 29,90 30,20 30,60 31,10 
,Q --------------- ---' ---------
~ der run den Saule 385,10 388,90 468,30 478,50 488,60 498,70 508,80 519,00 529,20 539,30 .... 

--- ---------------
14,00 114,00 14,00 Hohe des Isolierfutters m 13,00 13,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
-------

Inha.lt deB Erdaushubes ml 204,70 213,80 193,50 207,70 219,60 231,80 248,20 261,10 281,30 295,20 

Kostensumme S 54450 55100 62 730 164620 166 150 68040 68760 71300 73170 75240 

In vorstehenden Tabellen ist das Isolierschutzfutter fiir Dampfkesselbetrieb aUB radia.len Form· 
stemen angeno=en. Fiir InduBtrieOfen mit hohen Abgastllmperaturen ist diesps IsolierBchutzfutter 
aus Schamottematerial in entsprechender Rohe zu projektieren. 
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Kesseleinmauerungen 
Ziegelmauer· Rotziegel- Schamotteziegelmauerwerk 

werk im mauerwerk Fundament iiber Heizer- hOChfeuerfesterl feuerfester 
Gegenstand mit Ziegeln standfuJ3boden Spezialqual., Qualititt 

osterr. Format Segerkegel 34') Segerkege129/30') 

Aufwand je m3 

Mauerziegel ............... Stiick 280 280 - -
Schamottematerial .......... kg - - 1900 1900 
Geloschter WeiBkalk ........ m3 0,11 0,11 - -
Reiner Mauersand ........... m3 0,30 0,30 - -
Spezialmaurerstunden ........... 10 13~ 30 25 
Handlangerstunden, mannl. ...... 6 6 9 8 

" 
weibl. ....... 4 4 6 5 

Beilaufiger Einheitspreis bei 
16% Zuschlag fiir soziale 
Lasten (ohne Regie und 
Gewinn) ................... S 66,70 74,20 499,00 258,20 

') Schmelzpunkt 1750'. ') Schmelzpunkt 1650/1670°. 

Stukkaturarbeiten 
Bearbeitet von A. R. Bergmann & Co., Bauunternehmung, Wien 

Stukkaturrohr (Auszug aus ONORM B 3641 vom 15. November 1925). Sehilf
rohr (Phragnites communis), im Winter naeh vollstandiger Austroeknung gesehnitten; 
es unterseheidet sieh von den nieht zulassigen Sumpfpflanzen dureh die Stengelknoten 
und die endstandigen Fahnen (Bliiten). Dient als Morteltrager und fUr Daeh
eindeekung. Es darf nur gesundes Rohr naeh Absehneiden der Fahnen verwendet 
werden. Das Stukkaturrohr wird in Meterbiinden (Umfang, gemessen 50 em vom 
Sehnitt, ungefahr 1 m) oder in Hand busehen gehandelt: Fiinf Handbuschen sind 
ungefahr gleich einem Meterbund. Stukkaturrohr ist vor Feuchtigkeit geschiitzt 
zu lagern: Die Lange der Stamme ohne Fahnen muB mindestens 2 m betragen. 

Stukkaturrohrgewebe (Auszug aus ONORM B 3642 vom 15. November 1925) 
sind Matten, die aus Stukkaturrohr dureh Umsehlingung der einzelnen Stamme 
mit Draht in gleiehen Abstanden gefloehten wurden. Dienen als Morteltrager. 
}'Ian unterseheidet: 

't I I mit Zwisehenraumen von zwe1 bis drei Stammstarken, 
weI es Stukkatur- hoehstens 2 em, 
enges rohrgewebe mit Zwisehenraumen von einer Stammstarke, 
diehtes Stamme liegen Mann an Mann. 

Es darf nur weieher (gegliihter) Stahldraht verwendet werden. Der Verkauf 
erfolgt aussehlieBlieh naeh Flaehenmal3. 

Materialpreise ab Lager: 
1 Meterbund Stukkaturrohr ..... S 1,80 1 m 2Kokkolithplatten, 3 em stark S 2,65 
1 m2 Stukkaturrohrgewebe ...... " 0,18 1" Rohrdielen, 2 em stark ...... " 2,10 
1 " Rabitznetz, verzinkt ...... " 1,10 1" " 3"" ..... '" 2,65 
1 " Staul3ziegelgewebe ......... " 2,35 1" Korksteinersatz A. T., 
1 " Holzstabgewebe ........... " 1,80 3 em stark ............... " 2,75 
1 " Kokkolithplatten, 2 em stark" 2,10 
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1m2 Korksteinersatz, A. T., 1 kg Stukkaturhaken, 18/25 
5 em stark .............. S 3,70 (rund 720 Stuck) ....... S 0,86 

1 " Zehoplatten, 2 em stark .... " 2,50 1 " Stukkaturhaken, 25/30 
1 " " 5"" .... " 4,10 (rund 1020 Stuck) ....... " 0,77 
1 " Heraklithplatten, 2,5 em stark " 2,70 100 Stuck verz. Beilagscheiben 
1 " " 5"" " 4,40 25x25x1 mm .......... " 1,60 
100 kg Gips .................. " 7,00 1 Rolle Isolierbandage 10m lang, 
1 m3 gel. WeiBkalk (1000 1) .... " 40,00 80 mm breit ............ " 0,60 
1kg Stukkaturdraht Nr. 9 ...... " 0,95 1 Stukkaturerstunde ............ " 2,00 
1 " verzinkter Draht, Nr. 20 .. " 0,92 1 Maurerstunde ................ " 1,68 
1 " blanker Draht, 3 mm stark" 0,70 1 Gerusterstunde ............ ; .. " 1 ,56 
1 " Nagel, 60 mm lang (rund 1 Handlangerstunde ............ " 1,29 

330 Stuck) ............. " 0,70 1 Handlangerinnenstunde ....... " 0,88 

Fiir Hohlkehlen sind bei der Verrechnung 15 em bei jedem WandanschluB 
zu den Langen- und BreitenausmaBen zuzuschlagen. 

Wand- und Deckenverkleidungen mit einseitigem Gipsm6rtelverputz 

Korkstein-, 
StauB- Zeho- und Kokkolith- BK-undKork-

platten Rohrdielen steinersatz- ziegel- Heraklith-
Je m' (A. T.) Platten gewebe platten') 

2cm I 3cm 2 em I 3cm 3cm I 5cm 2cm 2cm I 5cm 

Platten ................. m' 1,05 1,05 1,05 1,05 1,00 1,00 - 1,07 1,07 
StauBziegelgewebe ...... m' - - - - - - 1,05 - -
Gips .................... kg 4 4,5 4 4,5 4 5 6 4,5 5,5 
Leim .................... kg 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 - - -
Geloschter WeiJ3kalk ...... 1 3 3 3 3 3 3 5 3 3 
Sand ...................... 1 10 10 10 10 10 14 15 10 14 
Nligel, 60 = ....... Stiick 10 10 10 10 20 20 4 20 20 
Draht, 3 mm ........... kg - - - - - - 0,15 - -
Verz. BeiIagscheiben .• Stk. ;;- - - - - - -- 18 10 
Jute- oder N esselstreifen m' - - - - - - - 2,0 2,50 
Maurerstunden ............ 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,85 0,70 0,80 0,85 
Handlangerstunden ........ 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40. 0,45 0,50 0,40 0,45 

Hierzu ko=en Geriisterstunden 0,25; StockwerksZU8chlag: je 0,10 Geriister- und Handlangerstunden. 
') Um Risse bei den Deckenverkleidungen zu vermeiden, StoLl- und Lagerfugen mit Jute- oder 

N esselstreifen bandagieren. 

Stukkaturung auf voller Schalung 

Mit Stukkaturrohr Mit Stukkaturrohrgewebe 

Bedarf je m2 WeiLIkalk- Gipsmortel WeiLlkalk- Gipsmortel Anmerkung mortel mortel 

einfaChl doppelt einfaChl doppelt einfachI doppelt einfach I doppelt 

{ 1 Bund = 
Stukkaturrohr . . .. Bund 0,06 0,10 0,06 0,10 - - - - 1,00 mig. 
Stukkaturrohrgewebe. m' - - - - 1,05 2,10 1,05 2,10 
Gips '" ............... kg - - 5,5 7 - - 5,5 7,0 

{VOllkOmmen WeiLlkalk, gelo3cht ...... 1 10 12 9 11 9 11 7 7,5 ebene Scha-
Sand .................... 1 20 24 18 22 18 22 15 18 lung vor' 
Stukkaturdraht Nr. 9. kg 0,04 0,07 0,04 0,Q7 0,02 0,02 0,02 0,02 ausgesetzt 
Stukkaturhaken 18/25 St. 55 50 55 50 SO 10 SO 10 
Stukkaturhaken 25/30 " - 30 - 30 - 30 - 30 
Stukkaturerstunden ...... 0,70 0,75 0,65 0,70 0,60 0,65 0,55 0,60 
Hillsar beiterinnen-

0,60 { Stockwerks-stunden ................ 0,65 0,70 0,60 0,65 0,55 0,60 0,55 
zu9chlag: 0,10 

Geriisterstunden ......... 0,25 0,10 



Bedarf je m2 

Stukkaturrohr-
gewebe ............ m' 

Rabitznetz .......... m' 
StauLlziegelgewebe .. m' 
Holzstabgewebe .... m' 
Latten .............. m 
Gips ................ kg 
Zement ............. kg 
vVeiLlkalk, gel6scht .... l 
Sand .................. 1 
Verzinkter Draht 

Nr. 20 ............. kg 
Rundeisen ¢ 5 mm. kg 

Stuckarbeiten aus PapiermacM, naturfarbig 

Stukkaturung ohne Schalung 

Drahtarmiertes 
Rohrgewebe 

I unter 
Bcton-

Freihiingende Ra bitzkonstruktion 

unter dceken Rohr-
Tra- mit Auf- Rabitznetz 
men hange- g2webe 

StauLlziegel
gewebc 

2,10 

15 
25 

0,10 

vor-
richtung 

Gipsmortel 

2,10 

15 
25 

2,10 

15 
25 

1,03 

10 

15 
25 

I Zementmortel I 

1,03 

8 
8 

25 

1,05 

5 
5 

25 

0,30 

1,05 

7 
25 

0,30 0,10 
0.40 
0,80 " cJ) 8 mm. kg - 0,40 0,40 

0,05 
0,40 
0,80 

0,05 
0,40 
0,80 

0,10 
0,40 
0,80 

Nitgel,6Ommlang,Stuck 10 - - - - 4 4 
Stukkaturerstunden ... 0,60 0,70 1,10 1,40 1,45 1,40 1,30 
Handlangerstunden - - - - - 0,40 0,40 
Handlangerinnen: 
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Gipsmortel 

1,05 

5 
15 

8-10 
0,60 

13 
11 

11 
26 

55 
0,60 
- 0,10 

stunden ............ '. 1 __ 0,,-,6_0--,-_0-,-, 7,--0_,--_1:.,,1_0--,-_1 ,:.,4°---'-_1....:,_45--.:.._°-'-,0_8---'-_°-'-,0_8---=-_°-'-,6_°----'_--'°,:.,60_1 __ 
Geriisterstunden ...... 0,25 

Kunst-, Stuckmarmor- und Stukkolustro-Arbeit 
Stuckmarmor, in beliebigen Farben geadert, samt Herstellung des 

0,10 

Grundes, des Polierens und Sehleifens, an Arbeit und Material, je m2 • • • •• S 22,00 
Derselbe, porphyrartig, je m2 _ •..• _ . • . • . . . . . . • • • • • • • . • . . . . . • . .• " 32,00 

" naeh Art des Lapislazuli, je m2 ••••••••••••••••••••••• " 40,00 
Stukkolustro-Wandverkleidung in beliebiger Farbe, samt Herstellung 

des Grundes auf dem Mauerputz sowie Glatten, Bugeln und mit Waehs 
liberziehen, je m2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • .• " 12,00 

Desgleiehen, jedoeh nur glatten und marmorartig malen, je m2 ••• " 5,00 

Stuckarbeiten aus Papiermache, naturfarbig 
(Fur Vergoldung oder Malerei ist ein Zusehlag zu reehnen) 

R tt Durchmesser in em 18 30 40 50 60 120 
ose en, 

Durchschnittlicher Preis in S 2,00 4,50 7,00 8,00 9,00 15,00 
RoscttenausIaufer, je Stuek, 66 em lang, 68 em breit ... . . . . . . . . .. S 10,00 

Frl'ese und B d" , Breite in em 5 6 8 11 
or uren, Je m D h h . l' h P' . S 2 00 2 0 ~O 5 0 . ure se mtt lC er relS In , ,5 3,0 , 0 

Festons, je Stuek " ....... " .. , ... "." ........ , .... " .. ,..... S 20,00 
Tiiraufslttze, je Stuck, ........ , ................ ,' von S 10,00 bis" 5,00 
Karyatiden, je Stuek ....................... , .. ,." 3,00"" 15,00 
Amoretten, je Stuek .................. , . , ......... , .... , ..... ,. " 8,00 

Bauratgeber, 9. AufJ. 
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Asphaltbelegnogeo nod Isoliernogeo 
Nach Mitteilungen der Teerag A. G. bzw. Boxer & Schwarz, Wien 

1. 1 m2 1 Y2 em starker Asphalt in einer Lage (horizontal als Abdeekung, 
Isolierung) auf Mauern und Gewolben, samt allem Material, Re
quisiten und Arbeitsleistung, jedoeh ohne HersteHung einer Unterlage, 
bei mindestens 100 m2 gesamter Ausfiihrung ..................... S 6,50 

2. 1 m2 Y2 bis % em starke Asphaltsehiehte (vertikal) als Troekenlegung 
von Mauern, aus reinem, ledigem Asphalt, samt aHem Material, Re-
quisiten und Arbeitsleistung (Brettelaufzug) .................... "" 5,80 

3. 1 m2 1 Y2 em starker Asphalt in einer Lage als Pflasterung, samt aHem 
Material, Requisiten und Arbeitsleistung, jedoch ohne HersteHung 
einer Unterlage ..............................................." 6,00 

4. 1 m2 wie Post 1, jedoeh mit einer 10 em starken Betonunterlage aus 
Portland- oder Sehlaekenzement, reinem Flu.Bsand und reinem Rund-
sehotter im Misehungsverhii.ltnisse 1: 3 : 5 ........................ " 11 ,50 

5. 1 m2 2 em starker Asphalt, samt allem Material, Requisiten und 
Arbeitsleistung, jedoeh ohne Herstellung einer Unterlage ... . . . . . .." 7,50 

6. 1 m2 Asphalt wie Post 2, jedoeh mit einer 10 em starken Betonunter-
l~ge wie in Post 4............................................. " 14,00 
Zuschlag. Bei Anwendung des Asphaltpflasters in einer Starke iiber 
2 em wird je 1 em Mehrstiirke zu obigem Preise zugesehlagen ..... " 3,50 

Asphaltoid·Isolierung: Asphaltoid = masehinell hergesteHte Bitumen
platte, mit doppelfiidiger, engmasehiger Jutegewebe-Einlage, 1 m breit, 10 m lang: 
fiir Fundamente, Innenriiume, Terrassen, Flaehdiieher, auf jedem Baumaterial. 
Horizontal: eine Lage Asphaltoid, 2 mm stark, mit heiBem Asphaltoid
Unter- und Deekstrieh, Sto.Be 10 em iibereinandergeklebt, je m2 ••••••••• S 7,50 
vertikal: dieselbe Ausfiihrung ........................ je m2 ••••••••• " 8.00 
Dieselbe Ausfiihrung 3 mm stark rund S -,50 je m2 Zusehlag. 

HeraklithplattenisQlierung von aufgehendem Mauerwerk. Zur Verbesserung 
der Wiirmehaltung von Massivwiinden werden 5 em starke Heraklithplatten direkt 
an die mit Mortel beworfene Mauer angedriiekt und in Horizontallage im Weehsel
sto.B versetzt. 

Anniihernder Preisfiir Wien: 5emstark S 1O,OOje 1 m2 fertigverputztund versetzt. 
Paratect.Isolierungen, plastisehe, bituminose Masse mit Jute-, Daehpappe- und 

Molino- oder Drahtnetzeinlagen fiir Flaehdiieher, Balkone, Terrassen, Briieken, 
Bassins, Fu.Bboden, Grundmauern usw. im Kalt- oder Hei.Bverfahren. Ausfiihrung 
je naeh geforderter Garantiedauer. 

Horizontal je m2 ••••••••••••••••••••••••••••••••• S 6,00 bis S 9,00 
Vertikal je m2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• " 7,00 " " 10,00 

Uber weitere Isolierungen siehe aueh: "Betonsehutzmittel", 
Seite 257. 

Isolierungen von Betonmauerwerk 
(Fur Flachdacher, Dachgarten,.Terrassen, Balkone, Bassins, Fu£boden, Brucken usw.) 

Die Isolierungen sind in der Regel fest mit der Isolierungsunterlage (Beton oder 
Mauerwerk) verbunden, konnen aber auch gleitend angeordnet werden, was bei be
weglicher Unterlage (Brucken) oft vorteilhaft ist; das feste Haften der untersten Isolier
schichte erfordert eine trockene und staubfreie Unterlage. 
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Beton muLl an der Oberflache gut ausgetrocknet sein, sonst kiinstliche Trocknung 
mit Kokskorben, Lotlampe, Abbrennen von aufgeschiittetem Benzin notwendig. In 
warmer Jahreszeit ist auch auf handfeuchtem Beton eine Vorgrundierung mit Kalt
asphaltemulsionen (Euphalt, Paratectemulsion usw.) moglich, well die Unterlage ohnehin 
vorher angefeuchtet werden muLl. Zur Bindung des Oberflachenstaubes ist eine Grun
dierung mit diinnfliissigen, bituminosen Massen (Xeroton, Paratect III und IV usw.) 
notwendig. 

Die Konstruktion der Isolierung richtet sich nach den baulichen Verhaltnissen 
(Beanspruchung, Wasserdruck, nachfolgendem Schutz gegen mechanische Verletzungen 
usw.) sowie nach den geforderten Garantien. 

Fiir feste Isolierungen kann im Kaltverfahren, im HeiLlverfahren sowie im kom
binierten Kalt- und HeiLlverfahren gearbeitet werden. 

I. Kaltverfahren 

Hierfiir kommen nur bituminose, plastische Isoliermassen in Betracht, welche 
in der Regel in drei Konsistenzen geliefert werden: diinn-, mittel- und dickfliissig 
(Xerotongrundierung oder Paratect III und IV, Xerotonanstrich oder Paratect II, 
Xerotonkitt oder Paratect I). Die mittel- und dickfliissigen Massen sind asbesthaltig 
und erstarren zu plastischen, elastisch bleibenden, wasserundurchlassigen Schichten. 

Kompl. Arbeits-
AusfUhrungsarten ausfiihrung. 

Preis je m2 in S 
a) Grundierung mit diinnfliissig, 0,4 kg je m2, 

Uberstrieh " mittelfliissig, 0,5 " 
b) Wie vor, dann: 

teerfreie Pappe, 10 em iiberlappt, 1,1 m2, 

Uberlappungen mit diekfliissig verklebt, 0,15 kg je m2 •.••• 

e) Grundierung mit diinnfliissig, 0,4 kg je m2, 

Uberstrieh "diekfliissig, 2,0" " " 
teerfrei~ Pappe und Uberlappungen wie unter b), 
fiir Konservierung der Pappe Uberstrieh mit mittel£liissig, 
0,5 kg je m2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

d) Grundierung mit diinnfliissig, 0,4 kg je m2, 

Uberstrieh "diekfliissig, 2,0" " " 
Gewebeplatte, 3 mm stark, mit 10 em Uberlappung, 1,1 m2 

je m2, 

Verkleben der Uberlappung mit diekfliissig, 0,15 kg je m2, 

Sehutzanstrich fUr die Gewebeplatte mit mittel£liissig, 0,5 kg 
je m 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e) Grundierung mit diinnfliissig, 0,4 kg je m2, 

Uberstrieh "dickfliissig, 1,5" " " 
Gewebeplatte, 2 mm stark, mit 10 em Uberlappung, 1,1 m2 

je m2, 

Uberstrieh mit diekfliissig, 1,5 kg je m2, 

Gewebeplatte, 2 mm stark, mit 10 em Uberlappung, 1,1 m2 

je m2, 

Verkleben der Uberlappungen mit diekfliissig, 0,30 kg je m2, 

Sehutzanstrich fUr die Gewebeplatte mit mittel£liissig, 0,5 kg 
je m2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1,40 bis 1,50 

4,20" 4,40 

6,80" 7,20 

12,50 " 13,00 

21,00 " 22,00 
14* 
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Ausfiihrungsarten 

f) ~rundierung mit diinnfliissig, 0,4 kg je m 2, 

Uberstrieh "diekfliissig, 1,5" " " 
teerfreie Pappe mit 10 em Uberlappung, I) m 2 je m 2, 

Uberstrieh mit diekfliissig, 1,5 kg je m 2, 

teerfreie Pappe mit 10 em Uberlappung, 1,1 m 2 je m2, 

Verkleben der Uberlappungen mit diekfliissig, 0,3 kg je m 2, 

Sehutzanstrieh fiir die obere Pappelage mit mittelfliissig, 0,5 kg 
je m2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

II. Heif3verfahren 
a) HeiBklebemasse, 2 kg je m 2, 

teerfreie Pappe mit 10 em Uberlappung, 1,1 m2 je m2, 

HeiBklebemasse fiir Uberstrieh und Verkleben der Uber
lappungen, 1,5 kg je m 2 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

b) HeiBklebemasse, 2 kg je m2, 

Gewebeplatten, 3 em stark, mitlOem Uberlappung, 1,1 m2 jem2, 

HeiBklebemasse fiir Uberstrieh mit Verkleben der Uber
lappungen, 1,5 kg je m 2 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

III. Kombiniertes Heif3- nnd Kaltverfahren 
a) Grundierung mit Kaltasphaltemulsion, 0,5 kg je m2, 

HeiBklebemasse, 2 kg je m 2, 

teerfreie Pappe mit 10 em Ubergriff, 1,1 m2 je m2, 

Kompl. Arbeits
ausfiihrung. 

Preis je m2 in S 

14,00 bis 15,00 

4,20" 4,40 

9,50 " 10,00 

Uberstrieh mittelfliissig, 0,5 kg je m2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4,50 bis 5,50 
b) Dieselbe Ausfiihrung mit einer zweiten Lage teerfreier Pappe 

dureh HeiBklebemasse verbunden, Uberstrieh mittelfliissig. . 7,00" 8,00 
c) Grundierung diinnfliissig, 0,4 kg je m2, 

HeiBklebemasse, 2 kg je m2, 

Gewebeplatte, 2mmstark, mit 10 em Uberlappung, 1,1 m2 je m2, 

Uberstrich dickfliissig, 1,5 kg je m2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 10,00 " 10,50 
Isolierungen, die in kurzer Zeit ausgefuhrt werden mussen, werden am vorteil-

haftesten mit den in den einzelnen Ausfiihrungsarten erwahnten HeiLlklebemassen 
(Bitumit oder Paratect R-2) und Gewebeplatteneinlagen oder Einlagen von teerfreier 
Dachpappe (Ruberoid oder Bitumenpappe) hergestellt. 

Bei gleitenden Isolierungen el'folgt die Verlegung der Gewebeplatten oder teer
freien Dachpappenbahnen teppichartig durch Verkleben der einander urn 15 cm 
ubergreifenden Bahnen mit HeiLlklebemasse oder bei den Gewebeplatten durch bloLles 
Verschmelzen mit der L6tlampe und nachherigem Bugeln. Ein Klebeanstrich gegen die 
Unterlage zu entfallt bei gleitenden Isolierungen und nur die Isolierungsrander mussen 
entsprechend versorgt werden. 

Trockenlegung feuchter Mauern 
1. durch Vorkehrungen gegen weiteres Au£steigen von Grund

£euchtigkeit durch Absagen mittels des patentierten maschinellen Verfahrens 
der Mauersage 1), Einziehen von Asphalt-Isolierplatten mit Bleieinlage, Auf
keilen der Fugen mit Stahlkeilen und AusgieBen derselben mit wasserdiehtem 
Portlandzementm6rtel. 

') Mauersiige G. m. b. H. fiir Trockenlegung feuchter Gebiiude, Wien. 
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Starke der Ziegelmauer in em 15 30 45 60 75 90 

Preis fUr Wien je Lfm S 19,00 33,25 47,50 61,75 76,00 90,25 
Vorstehende Preise gelten fur ein AusmaB von mindestens 20 m2 und werden 

von den einmaligen Kosten, wie Transport und Aufstellen der Maschinen usw., 
die unabhangig yom AusmaB des trockenzulegenden Mauerwerkes sind, stark 
beeinfluBt. 

Die Preise ermaBigen sich fUr groBere AusmaBe. 
Fur Arbeiten auBerhalb Wiens kommen die Frachtspesen und die Zulagen 

fur die Arbeiter in Anrechnung. 
2. Durch selbsttatige Luftzirkulation (Bauart Kaehler). 
Der feuchte Anwurf wird bis zu einer Rohe von ungefiihr 40 cm uber den feuchten 

Stellen abgeschlagen, unten der Isolierstreifen gelegt, hierauf die Platten (aus Leichtbeton 
mit Stahleinlage) mit den hervor-
springenden Knopfen (Abb. 1) 
- diese Seite wird mit bestem 
Asphaltlack spritzlackiert 
gegen die Mauer ohne Mortel 
mit doppellappigen Raken ange
nagelt. Die Plattenfugen werden 
mit einem Portlandzement
mortel und feinem Sand ver
kittet und daruber der feine 
Verputz hergestellt; in den 
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obersten und untersten Scharen Jsolierslrl'ifel/ 
werden die Lliftungssiebe an
gebracht (Abb. 2). Durch Ver Abb. 1. Kachlerplatte Abb.2 

wendung von Platten in verschiedenen GroBen (30/60, 30/30, 30/20, 30/15, 30/10 
und 30/5 cm) ist rasches Arbeiten ermoglicht. Zwischen der feuchten Mauer und 
Plattenwand entsteht ein Luftraum, der durch die Lliftungssiebe gelUftet wird; die 
Feuchtigkeit trocknet aus und steigt nicht hOher. Die Arbeit kann jeder Maurer 
leicht ausfiihren. Auch als Vertikalisolierung unter dem Terrain verwendbar. 

Das Material (Platten, Haken, Liiftungssiebe und Isolierstreifen) kostet fiir 
je 1m2, stuckweise verrechnet, ab Lager Wien ungefahr S 9,00. 

Ein Maurer und Hilfsarbeiter verlegen fix und fertig 5 bis 7 m2 in 8 Stunden; 
fiir50 m2 erforderlich: 200 kg Portlandzement, 4 bis 5 Kasten WeiBkalk und 0,5 m3 

Wellsand. 
3. Durch stromende Luft (Bauart Motzko). 

" 
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Abb. 3 a. Querscbnitt Abb. 3 b. Ansicbt 

Entlang der nassen Mauer 3 (Abb. 3a und 3b) wird ein verdeckter, sehr schmaler Luft
graben 1 vorgebaut, in dem auf naturliche Weise eine rasche Luftstromung und dadurch 
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ein standiges Verdunsten der Mauernasse bewirkt wird. Zu diesem Zweck ist der durch
laufende Luftgraben mit Zuluftleitungen 4, die an verschiedenen Stellen 5a, 6a, 5b, 6b 
ein- und ausmlinden, und mit oft iiber Dach hochgefiihrten Abluftleitungen 7 versehen. 
Die den Luftgraben begrenzende, ganz schwache Mauer wird gegen die trockenzulegende 
Mauer durch Rohlziegel 9, die gleichzeitig zum Ansaugen der Nasse dienen, abgestiitzt; 
sie bieten im iibrigen der durchstromenden Luft auch eine groBere Verdunstungsflache. 
Die ganze Anlage, die auch bei inneren Mauern angeordnet werden kann, ist regulierbar 
eingerichtet, so daB an den nassesten Mauerstellen die starkste oder erforderlichenfalls 
eine iiberall gleichmaBige Luftstromung erzielt wird. 

Der AustrocknungsprozeB erfolgt in der Weise, daB z. B. im Winter und in den 
kiihlen Sommernachten die in den geschlossenen Luftgraben einfallende kalte, relativ 
trockene und spezifisch schwere AuBenluft infolge der ausstrahlenden Mauerwarme 
eine natiirliche Erwarmung und dadurch eine VolumenvergroBerung erfahrt. Sie kann 
daher groBe Wasserdampfmengen aufnehmen, wird dadurch auch spezifisch leichter 
und entweicht mit einer Stromungsgeschwindigkeit, die bei groBen Temperaturunter
schieden bis 2 m/sek betragen kann, durch hochgefiihrte Luftleitungen wieder ins Freie. 
1m Sommer nimmt die Luftstromung oft den umgekehrten Weg. 

Der Trocknungsvorgang der Mauern bei warmer AuBenluft wird hauptsachlich 
vom Feuchtigkeitsgehalt der Luft, im Winter von der Temperatur der Luft beeinfluBt. 

Bei Neubauten wird der schmale durchlaufende Rohlraum im Inneren der Mauern 
zugleich mit der Mauerung hergestellt. Er beginnt in der Rohe des KellerfuBbodens 
und wird in der Rohe des Terrains, bei inneren Mauern in geringerer Rohe, geschlossen. 
Der Rohlraum wird in ahnlicher Weise mit Bindersteinen und mit regulierbaren Zu
und iiber Dach fiihrenden Abluftleitungen versehen. 

Das System "Stromende Luft" kann auch als Drainage verwendet werden. 
Die Herstellungskosten betragen, je nach der Tiefe der Luftgraben, fiir den 

Lfm bei 
einer Tiefe von ill 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 

~~~~~~--~~~~~--~~~~~~ 
S 30,00 40,00 50,00 65,00 80,00 90,00 

Bei Neubauten stellen sich die Kosten einer Anlage urn ungefahr 50 % niedriger 
als bei Anordnung einer waag- und lotrechten Mauerisolierung. 

4. Nach "Bauart Knapen" (Abb. 4). 
In die feuchte Mauer werden porose Rohlziegel (Knapenziegel) von besonderer 

Porositat im Abstande von rund 33 cm unter bestimmter Neigung eingebaut, deren 

Abb. 4 

tieferes offenes Ende durch ein Gitterchen aus Steatit abgeschlossen wird. Der ein
gesetzte Knapenziegel zieht rasch die Feuchtigkeit im Bereich des Aktionsradius an sich, 
gibt dieselbe durch Verdunstung an die im zentralen Kanal befindliche Luft ab, so daB 
der Feuchtigkeitsgrad derselben bedeutend zunimmt. Die Verdunstung entzieht der 
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Luft so viel Warme, daB sie kalter, dichter und somit spezifisch schwe:cer wird; sie gleitet 
langs der schiefen Ebene ins Freie, wahrend im gleichen MaBe frische, weniger feuchte 
Luft in den oberen Teil des Kanals eindringt. Dieses Ein· und Ausstromen geht so lange 
als die Mauer Feuchtigkeit enthalt vor sich und endet erst, wenn die Mauer ausge· 
trocknet ist. 

In besonders feuchten Innenraumen wird vor die mit diesen Knapenziegeln ver· 
sehene Mauer eine .. Wandverkleidung angebracht, die infolge ihres Hohlraumes den Aus· 
trocknungsprozeB nicht behindert, anderseits einen standigen Luftwechsel gestattet. 
Diese Wandverkleidung, ER·O·Platte, liegt mit vier kleinen festen Pratzen (FiiBen) 
an der Mauer. Die Platte ist nagelbar, schraub· und sagbar (Springen beim Nagelein. 
schlagen ausgeschlossen). Zum Schutze gegen Anziehen von Feuchtigkeit sind die Platten· 
fiiBe an der gegen die feuchte Mauer zugekehrten Seite mit Asphalt inipragniert. Der 
Hohlraum der Platte wird nach innen und nach auBen geliiftet. Hierzu dienen eigene 
einschraubbare Ventilationsgitter. Jene Gitter, die ffir die AuBenventilationen ver· 
wendet werden, sind verschlieBbar. 

·Die feuchte Luft, die durch die Knapensiphons und Abtrocknung der vom Ver· 
putz befreiten Mauern in den Hohlraum gelangt, wird demnach standig in Zirkulation 
erhalten. Eine Ansammlung derselben kann nicht stattfinden, auch wenn der Raum 
wahrend Nichtbeniitzung verschlossen ist. 

An AuBenfronten stellt sich bei bis 1 m aufgestiegener Feuchtigkeit: 
eine Reihe Knapensiphons je Lfm auf ............................. S 16,50 

bei bis 2 m aufgestiegener Feuchtigkeit: zwei Reihen je Lfm auf ... ,,33,00 
bei Innenwanden bis 1 m, 2 m, 3 m aufgestiegene Feuchtigkeit kostet 

1 m2, bearbeitet nach System Kna pen mit ER·O·Platte, S 24,00, 18,00 bzw. 16,00 

Linoleum und Unterboden 1) 
Die LinolellID.iollen haben eine Lange von etwa 30 m und eine Breite von 2 m. 
Als Unterboden ist jeder Boden geeignet, der fest, flachenbestandig, eben 

und trocken ist und diese Eigenschaften bei normaler Benutzung beibehalt. 
Linoleum ist kein tragender Baukorper. Die Nachgiebigkeit eines 

weichen Unterbodens kann daher zur Beschadigung des Linoleums fiihren. 
Feuchtigkeit im Unterboden kann Nachgeben der Klebemasse und Beulen· 

oder Blasenbildung des Linoleums verursachen. Halt die Feuchtigkeit langer an, 
so wirkt sie zersetzend auf den Klebestoff, kann das Ablosen der Jute ver· 
ursachen und schlieBlich die Linoleummasse selbst angreifen. 

Feuchtigkeit im Unterboden ist durch Anfiihlen nicht immer festzustellen. 
Eine einfache Probe auf Feuchtigkeit besteht darin, daB man auf den zu unter· 
suchenden Boden ein Stiick FlieBpapier (Loschpapier) legt, welches mit einem 
dicht aufliegenden, an den Randern beschwerten Stiick Linoleum von ungefahr 
1 m2 bedeckt wird. Nach Ablauf von 48 Stunden kann man feststellen, ob das 
FlieBpapier Feuchtigkeit aufgesogen hat oder ob der Boden fiir die Verlegung von 
Linoleum reil ist. 

Bei nicht unterkellerten Raumen schiitzt gegen aufsteigende Feuchtigkeit 
am besten eine 1 %, besser 2 cm starke GuBasphaltschicht. Die GuBasphalt· 

') Linoleum enth!l.lt als Grundsuhstanz Linoxyn, dazu Korkmehl und Harze. Nach F. Walton 
(1860) llillt man Leinolfirnis an langen Nesselhahnen herahrieseln und durch den Luftsauerstofi oxydieren. 
Das entstehende Linoxyn wird mit Harzen (Kauri und Kolophonium) zu Linoleumzement verschmolzen 
und mit Korkmehl, auch Holzmehl und Mineralfarbstoffen zusammengeknetet. Die fertige Masse wird 
feinkiirnig auf starkes Jutegewebe aufgetragen und fiir einfarbige, Granit· und Jaspemuster mit heillen 
Walzen aufgepre.llt. Die Riickseite wird mit einem Schutzanstrich versehen, worauf die 25 bis 30 m 
langen Bahnen in Trockenkammern fertig ausreifen. 
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schicht wird aus reinen Asphalten und Bitumen hergestellt. Teerige Beimen
gungen greifen Linoleum an und durfen daher nicht zugesetzt werden. Statt 
der GuBasphaltschicht kann auch eine doppelte Lage Asphaltpappe, die unter 
Uberdeckung und Versetzung der StoBe mit Goudron aufeinandergeklebt wird, 
verwendet werden, auf die dann ein wenigstens 3 bis 4 cm st.arker Zementestrich 
aufzubringen ist. Asphaltschicht wie Asphaltpappe sind an den Mauern hoch
zufUhren, um den seitlichen Zutritt von Feuchtigkeit zu verhindern. 

Ais fuBwarme und schalldampfende Isolierung eignet sich eine 5 cm starke 
Heraklithplatte, die auf vollkommen trockener Sandschuttung (2 bis 3 cm hoch) 
unter dem Estrich satt gebettet wird. 

Wichtig fUr den Linoleumbelag ist die Einhaltung der fUr die einzelnen Estrich
arten notigen Trockenzeiten. Sie betragen (im Mittel): 

Fur Zementestrich: ubliche Starke 2 bis 3 cm, Mischungsverhaltnis 1:3 
bis 1: 4, Trockenzeit fur den Estrich einschlieBlich normaler Betonunterlage rund 
10 Wochen. 

Gipsestrich: ubliche Starke 3 bis 5 cm auf Sandbettung, Verwendung besten 
Estrichgipses Bedingung; Trockenzeit rund 3 bis 6 Wochen. 

Terranovaestrich: Trockenzeit rund 3 Wochen. 
Steinholzestrich: 1 bis 2 cm stark; Mischungsverhaltnis: 4 Raumteile 

Weichholzspane, 1 Raumteil kaustischer Magnesit, Chlormagnesium16sung von 
18°, Masse erdfeucht stampfen oder aufsehmieren und glatten. Abbindedauer 
3 Woehen. Geeignete Unterboden: F16tzbeton (6: 1) Starke 5 bis 10 cm, 
Eisenbeton (6: 1) Mindest.starke 10 em, nieht federnde Holzboden, Ziegelunter
lagen mit Betonrauhstrieh (3: 1), Sandsteinplatten. Ungeeignete Unterboden: 
TraB, Gips, Asphalt sowie Schlaeken- und Kalkzemente. Eisenteile mit doppeltem 
Eisenlaekanstrieh isolieren! 

Asphaltestrich: ist unmittelbar nach Erharten legereif. 
Insulite-Linoplatten, etwa 6 mm stark, werden in Platten 91,5 x 152,5 cm 

geliefert; unmittelbar nach Aufbringung verlegereif. 
Sanaplan- Unterlagsboden: Starke 3 und 5 cm. Fugenlos. Wird direkt auf 

den Unterboden in erdfeuchtem Zustand aufgetragen, gestampft und geglattet. 
Bei Holzdecken Dachpappenzwischenlage. 

Die Lage des Gebaudes zur Himmelsrichtung (lichtarme Raume) und die 
Stoekwerkslagen bedingen Unterschiede in den Trocknungszeiten. In den oberen 
Stockwerken trocknen Estriche meist schneller als im ErdgeschoB. Auch atmo
spharische EinflUsse wirken mit; es ist nicht gleich, ob der Rohbau wahrend einer 
Regenperiode hergestellt wurde, ob er ein Winter- oder Sommerbau ist. 

Bei Estrichen darf unter das Linoleum keine Filzpappe verlegt werden. 
Diese wird auf Holzboden viel verwendet; grobere Unebenheiten vermag die 
Filzpappe nicht auszugleichen. 

Linoleum wird auf Estrichen mit Harzkopalkitt, auf Holzboden mit Roggen
mehlkleister geklebt. Nageln des Linoleums ist zu unterlassen. Vor dem Verlegen 
ist unbedingt eine Troekenprobe vorzunehmen. Die Sesselleisten sind erst nach 
dem Verlegen anzubringen. 

Fur Raume einfachster Ausstattung ist der FuBbodenbelag "Stragula" 
geeignet; er besteht aus impragnierter Wollfilzpappe mit maschinell aufgepreBten 
Mustern, ist billig bei groBer Haltbarkeit. 
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Preistabelle fur Linoleumbelag, einschlieBlich Unterboden, samt Verlegen 
(bei rund 7% Verschnitt in Schilling je 1 m2) 

Q) 

Zement-I Steinholz-I Asphalt-I Kork-~.-o Filzpappe 
:'" ;:! Estrich, stark in mm (fur Holz-... ::; '" ~ bOden) Art des Linoleums S S 20 1 15 1 25 1 20 1 30 .§S 

mittlerer Preis je m S in Schilling 0 
;:!;:! 

1 5,5 1 4,5 1 1 6,0 1 8,0 1 
.,...j.~ 3,8 8,0 0,90 ~ 

4,5 25,10 26,80 25,80 29,30 27,30 29,30 22,20 
4,0 23,80 25,50 24,50 28,00 26,00 28,00 20,90 

Einfarbiges Linoleum 3,5 21,30 23,00 22,00 25,50 23,50 25,50 18,40 
braun 3,0 19,10 20,80 19,80 23,30 21,30 23,30 16,20 

2,2 14,70 16,40 15,40 18,90 16,90 18,90 11,80 
1,7 14,30 16,00 15,00 18,50 16,50 18,50 11,40 

--
4,5 27,60 29,30 27,30 31,80 29,80 31,80 24,70 

Einfarbiges Linoleum 
4,0 25,70 27,40 26,40 29,90 27,90 29,90 22,80 
3,5 22,90 24,60 23,60 27,10 25,10 27,10 20,00 

(rot, grun, blau, grau, 3,0 20,50 22,20 21,20 24,70 22,70 24,70 17,60 
weiLl, schwarz) 2,2 15,50 17,20 16,20 19,70 17,70 19,70 12,60 

1,7 15,20 16,90 15,90 19,40 17,40 19,40 12,30 

J aspe-Linoleum 
25,10 18,00 (feinstreifig in 17 ver- 3,3 20,90 22,60 21,60 25,10 23,10 

schiedenen Farb- 2,4 18,20 19,90 18,90 22,40 20,40 22,40 15,30 
stellungen) 

Moire-Linoleum 
18,00 (gro bstreifig in 17 ver- 3,3 20,90 22,60 21,60 25,10 23,10 25,10 

schiedenen Farb- 2,4 18,20 19,90 18,90 22,40 20,40 22,40 15,30 
stellungen) 

Granit-Linoleum 3,3 20,90 22,60 21,60 25,10 
1 23,10 25,10 18,00 

in 37 Farbstellungen 2,4 18,25 19,90 18,90 22,40 20,40 22,40 15,30 

Inlaid -Linoleum 3,3 23,90 25,60 24,60 28,10 26,10 28,10 21,00 

in allen Mustern 
2,4 20,60 22,30 21,30 24,80 22,80 24,80 17,70 
2,0 17,90 19,60 18,60 22,10 20,10 22,10 15,00 

Kork-Linoleum 7,0 23,70 25,40 24,40 27,90 25,90 27,90 20,80 

(braun) 5,0 19,40 21,10 20,10 23,60 21,60 23,60 16,50 
4,0 17,80 19,50 18,50 22,00 20,00 22,00 14,90 

Kork-Linoleum 7,0 25,30 27,00 26,00 29,50 
1 27,50 29,50 22,40 

(rot, oliv, grun, grau, 5,0 20,80 22,QO 21,50 25,00 23,00 25,00 17,90 
blaugrau) 4,0 19,60 21,30 20,30 23,80 21,80 23,80 16,70 

--
Kork-Jaspe 5,0 28,80 30,501 29,50 33,00 31,00 33,00 25,90 (feinstreifig, in vielen 3,3 20,90 22,60 21,60 25,10 23,10 25,10 18,00 Far bstellungen) 

Kork-Inlaid 3,3 23,50 25,20124,20 27,70 25,70 27,70 20,60 

Fliesen -Linoleum 
(einfarbig in vielen 

Farben) 
in Platten (ungemustert) 6,0 41,00 42,50 41,50 45,00 43,00 45,00 -

" Rollen (in Farben) ... 6,0 37,00 38,50 37,50 41,00 39,00 41,00 -

" " 
(braun) ....... 6,0 33,60 35,30 34,30 37,80 35,80 37,80 -
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Grundlagen zur Kostenermittlung von Beton- und 
Eisenbetonarbeiten 

Von lng. Walter HoHmann, Direktor der Bauunternehmung H. Rella & Co., Wien 

Allgemeine Richtlinien fUr die Grundlagen der Kalkulation 
Die Gestehungs. oder Selbstkosten fUr die Herstellung eines Beton· oder Eisen· 

betonbauwerkes umfassen: 
a) die Lieferung der Baustoffe, 
b) die fUr deren Verarbeitung bis zur Vollendung des Bauteiles aufzuwendende 

Arbeitsleistung und 
c) die Beistellung der in der Regel keinen bleibenden Bestandteil des Bauwerkes 

bildenden Hilfsmaterialien. 
In die Preisermittlung der Baustoffe sind einzubeziehen die Kosten der 

Zufuhr zur Baustelle, des Abladens und der Lagerung. In den Arbeitsaufwand 
(Lohnanteil) sind aIle genau erfaBbaren Leistungen bis zur vollstandigen Her· 
stellung des Bauteiles aufzunehmen, wobei es sich empfiehlt, die sozialen Abgaben, 
soferne diese in einem prozentuellen Verhaltnis zu den Lohnen stehen, mit zu 
beriicksichtigen. Bei Maschinenbetrieb konnen die Kosten -der Betriebsstoffe 
dem Arbeitsaufwand hinzugefiigt werden!). 

Die Kosten von Geriistungen, die nur fUr den in Frage stehenden Bauteil 
benotigt werden, konnen den Gestehungskosten, jene fUr Geriistungen, die fUr 
mehrere Herstellungen dienen, zweckmaBiger den aUgemeinen Unkosten zuge· 
schlagen werden. Fiir die Beistellung der Hilfsmaterialien ist das AusmaB der 
Abniitzung und des VerschleiBes (z. B. Schal· und Geriistholz usw.) oder des Ver· 
brauches (z. B. Nagel, Draht usw.) maBgebend. 

Jeder Bauteil hat nebst den Gestehungskosten auch noch den entsprechenden 
(gewohnlich prozentuellen) Anteil an den allgemeinen Unkosten (Bauregie) zu 
tragen 1). 

A. Betonarbeiten 
1. Bausloffe und Bausloffbedarf 

Die Kostenberechnung erfordert die Feststellung des Materialbedarfes fUr die 
AusmaBeinheit des Bauteiles. 

a) Zement 
Die in der Baupraxis gebrauchlichsten Zemente (Handelszemente) sind: Port· 

land·, Eisenportland. und Hochofenzemente. 
Eisenportlandzemen t ist ein hydraulisches Bindemittel, das aus mindestens 70% 

Portlandzement und 30% gek6rnter Hochofenschlacke, Hochofenzement hingegen 
nur aus mindestens 15% Portlandzement und vorwiegend gek6rnter Hochofenschlacke 
besteht. Portlandzement besitzt den gr6Bten, Hochofenzement den geringsten Kalk· 
gehalt. Kalkarmere Zemente erweisen sich, ahnlich wie scharfer gebrannte Portland· 
zemente, widerstandsfahiger gegen die Einwirkung schwacher Sauren, Laugen usw. 
Dieser Umstand, sowie der billigere Preis des Eisenportland· und Hochofenzementes 
(etwa 3 bis 5%) f6rdern deren Verwendung fUr Fundierungsarbeiten. Hochofenzement 
wird in Osterreich nur in geringen Mengen erzeugt. Hinsichtlich der Verwendung 
von Eisenportlandzement fur Beton· oder Eisenbetonarbeiten bestehen keinerlei Ein· 
schrankungen. Die weitaus gr6Bte Verwendung finden der gew6hnliche und der fruh· 

') Siehe auch: "Wis;-enschaftliche Arbeitsverfahren im Bauwesen." Abschn. D. 
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hochfeste Portlandzement. Letztererist ein durch besondere Auswahl der Rohstoffe 
und sorgfaltigen Brand veredelter Portlandzement, der schon nach zwei- bzw. acht-
tagiger Erhartung hohe An- 800 80~ 
fangsfestigkeiten aufweist; er ~3 ~ 
ist dem gewohnlichen Portland- ;~ /j{7 

zement hinsichtlich seiner ab- ~S % 
soluten Festigkeitseigenschaften ~S ~g 
entschieden iiberlegen; sein ,,,Jo 1{770{7 

Preis ist urn ungefahr 14% ~ rib 
hOher als der des gewohnlichen 6Jb 7f/; 
Portlandzementes; seine wirt- Lf(} !f/b 
schaftlichen V orteile kommen ~& ro 
allerdings erst im Eisenbetonbau 601/ '~{7{7 
besonders zur Geltung..9fo 9ft; 

m m 
Von wachsender Bedeutung ~S ~g 

fiir die Praxis sind die gesin- jS :;g 
terten Tonerdezemente(Bau- fS iff 
xitzemente) sowie die in ge- 50~O ifF 
schmolzenemZustand(Schmelz- a£ ~8 
zemente) meist mittels elek- ~o 6{7 

trischen Stromes (E 1 e k t r 0- ~ ~ 
schmelzzemente) erzeugten", fS is 
Tonerdezemente. Hierher ge- §:, 'to~o gifO 
hOren auch der Kiihlzement, ~ ~ % 
ein in Osterreich erzeugter, mit·", !o ~g 
Bauxit mailig gestreckter Port- ~ jg ~ 
landzement, der Lafarge- ~ fS f8 
SchmelzzementundderCita- ~JO~o g$OO 
d ur,ein gesinterterBauxitzement. ~ ~g % 

Die Tonerdezemente zeich- ~ 6fo 6fo 
nen sich nicht nur durch auBer- 'JS jg 
ordentlich hohe Anfangsfestig- ¥S iff 
keiten (400 bis 500 kg/cm3 Druck- 20~0 i/o 
festigkeit und dariiber nachzwei- ~S 18 
tagiger Erhi1rtung) und ihre auf % % 
das Dreifache erhOhte Normen- ':f/; ':f/; 
festigkeit aus, sondern vor allem ?£ fs 
auch durch ihre betrachtliche 10~{7 g,!o 
Widerstandsfahigkeit gegen che- ~8 18 
mische Einfliisse, sowie durch lifo !fo 
so hohe Erhi1rtungswarme aus, "fb ':f/; 
daB ihre Verwendung auch ~ ~ 
bei tieferen Frosttemperaturen _ 1 Z .5 7 l1 28 

moglich ist. Elektroschmelzze- 2 hgdi1.fff(j1(g 
ment wird in Osterreich derzeit Osterr. Portlandzement 
nicht erzeugt. Mit Riicksicht hochwertiger Portlandzement 
auf den hohen Preis (etwa das ----- Tonerdezement gesintert 
D 'f h d P 1 d " geschmolzen reI ac e es ort an zementes) Eisenportlandzement 
ist seine Verwendung beschrankt. 
Abb. 1 zeigt vergleichsweise die Abb. 1. Wilrfelfestigkeiten verschiedener Zemente 

durchschnittlich zu erzielenden Festigkeiten von gewohnlichem Portlandzement, 
Friihhochfestzement, Eisenportland- und Tonerdezement. (Nach Dr. Hasch: Mit
teilungen der stadtischen Priifungsanstalt fiir Baustoffe in Wien, 1928 und 1929.) 
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Die Beschaffenheit und die wichtigsten Eigenschaften des Zementes miissen den 
bezuglichen N ormen entsprechen 1). 

Mindestfestigkeiten in kg,cm2 nach ONORM B 3311 

Portlandzement FrUhhochfester 
Erhartungsdauer in Tagen Portlandzement 

Zug Druck Zug Druck 

2 12 130 18 220 
7 18 220 27 400 

Das spezifische Gewicht des Zementes betragt 3 bis 3,1, sein Raumgewicht je m3 

lose 1200 kg, eingeruttelt 1500 bis 1800 kg. . 
Lange Lagerung von Portlandzement an den Baustellen usw. verringert seine 

ursprungliche Festigkeit und zwar, laut Versuchen nach 3, 6, 12 Monaten um 20, 28, 
40% und bis 70% nach 7 Jahren. Lange Lagerung erzeugt ferner Knollenbildung bis 
rund 50%; der durch Zerdrucken wiedergewonnene Zement zeigt betrachtliche Festig
keitsverminderung. Da durch langere Lagerung die Anfangsfestigkeiten leiden,. ist 
eine solche besonders bei Fruhhochfestzement zu vermeiden. 

Der Preis des Zementes ab Werk, jedoch frei Ankunftsbahnhof, ist billiger, z. B. 
in Wien um rund 1,5%, als ab Lager der Niederlassung. 

Die Verpackung3art des Zementes in Papier- oder Jutesacken (50 kg Rohgewicht) 
oder in Fassern (200 kg Bruttogewicht) beeinfluBt den Preis in geringem l\IaBe. Das 
Gewicht des Jutesackes fiir 50 kg Rohgewicht betragt 0,5 kg, der Papiersacke 20 dkg, 
sonach 0,4 bis 1,5% des Bruttogewichtes, jenes des Fasses etwa 10 kg, das sind 5% 
des Bruttogewichtes. 

Die Papiersacke werden trotz Verteuerung (2% je 100 kg) den Leih-Jutesacken 
(Manipulation, Ruckstellung, Haftung) meist vorgezogen. Der Verlust aI). Zement 
auf der Baustelle zufolge Manipulation betragt normalerweise 1 bis 3 %. 

Bei sonst gleichbleibenden Verhaltnissen hinsichtlich Zuschlagstoffen, Wasser
zusatz usw. ist die N ormenfestigkeit des Zementes auch fur die Betonfestigkeit und 
sonach auch fur den zu wahlenden Zementbedarf maBgebend. Der Zementzusatz 
wird entweder durch das Raummischungsverhaltnis (1 Teil Zement zu n Teilen 
Kiessand) oder durch Angabe der Zementmenge in kg fiir 1 m3 fertigen Beton 
oder schlieBlich durch Forderung einer bestimmten Betonfestigkeit vorgeschrieben. 

Die Angabe des Raummischungsverhaltnisses ist in Hinsicht auf die Veranderlichkeit 
der Raumgewichte von Zement und Kiessand nicht empfehlenswert. 

Die Angabe der Zementmerige je m3 Beton muB nicht die erstrebte 
Betonfestigkeit bedingen, da diese je nach Kornung der Zuschlagstoffe 
und GroBe des Wasserzusatzes verschieden groB ausfallt. 

Die Forderung einer bestimmten Betonfestigkeit ist fUr ein gegebenes Kiessand
gemenge und eine bestimmte Betonkonsistenz das einwandfreieste Kriterium zur Fest
setzung des Zementbedarfes (siehe Tabellen I, VIII, IX). 

Entscheidend fiir die Festigkeit (Gute) des Betons sind neben dem Zementgehalt 
auch noch: 

a) die Beschaffenheit der Zuschlagstoffe, 
fJ) der Wasserzusatz bzw. die Konsistenz der Betonmischung. 

b) Zuschlagstoffe 

Neben der mineralogischen Beschaffenheit sind Kornform und Verteilung der 
verschiedenen KorngroBen (Kornung) wichtig. Die Verteilung der KorngroBen im 

1) Siehe: "NGrmun~ im Bauwesen", "Osterreich". 
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Zuschlagstoff soll den beiden Anforderungen - geringste Hohlraume zwischen den 
Kornern und kleinste Gesamtoberflache derselben - moglichst nahekommen. Nach 
Graf lassen sich durch geeignete Kornung, insbesondere Vermehrung der groben Teile, 
trotz Verringerung des Zementgehaltes, gleiche und sogar groB~re Betonfestigkeiten 
erzielen. 

N atiirliche oder kiinstliche Kiessandgemenge werden hinsichtlich ihrer Kornung 
vorteilhaft mittels Siebkurven charakterisiert, die auf der Abszissenachse die Loch
durchmesser einzeIner Siebe (oder deren Logarithmen), auf der Ordinatenachse den 
prozentuellen Teil des Sandgemenges, der durch das betreffende Sieb noch durchgegangen 
ist, zeigen. . 

Der osterreichische NormenausschuB (ONIG) gibt als Richtlinie fur die ideale 
Kornung des Betonsandes die sogenannte "Onig-Kurve" gemaB Abb. 2 an. In 
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Abb. 2. Siebkurven 

Deutschland sind die Kurven Fullers und Grafs gebrauchlich. Fur die Praxis von 
Bedeutung sind die Kornschen Grenzkurven, die die Zonen noch gut verwendbarer, 
aber. von der Onig-Kurve abweichender Sandgemenge begrenzen (siehe Eisenbeton
arbeiten, S. 230). 

c) Wasserzusatz 

Dieser nimmt auf die Festigkeit des Betons entscheidenden EinfluB. Der Wasser
bedarf ist von dem geforderten Vcrwendungszustand, d. i. der Steife (Konsistenz) der 
Betonmischung (erdfeucht, plastisch und gieBfiihig), weiters von der Wasser
aufnahmsfahigkeit, also auch dem Feuchtigkeitsgehalt der Zuschlagstoffe, abhangig, 
Anzustreben ist der zur Erzielu~g der verlangten Konsistenz erforderliche geringste 
Wassergehalt, da jedes Mehr (auch Weniger) die Betonfestigkeit vermindert. 

Das Verhaltnis von Wasser zu Zementgewicht - der Wasser-Zem~nt-Faktor, 
besser noch sein reziproker Wert, der Zement-Wasser-Faktor - ist bei gleichen 
Zuschlagstoffen fur die Festigkeit entscheidend; diese ist dem Zement-Wasser-Faktor 
verhaltnisgleich. 
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Nach Brzeskyl) betragt das Wassererfordernis im Mittel in Gewichtsprozenten 
des trockenen Gemenges, wenn der Beton: 

erdfeucht, plastisch, gieBfahig ist, 
5 bis 7,5%, 7,5 bis 11,5%, 11,5 bis 14,5%, 

wobei die kleineren Werte fUr geringeren Zementzusatz gelten bzw. mit diesem auch 
das Wassererfordernis (siehe Tabellen I, VIII, IX) wachst. 

Der Wasserzusatz ist auBer vom Feuchtigkeitsgrad des Kies
sandgemenges auch noch von dessen Sandgehalt abhangig. GroBer 
Sandgehalt, besonders auch Gehalt an Staubteilen unter 0,5 mm, 
erfordern wesentlich hoheren Wasserzusatz zur Erreiehung richtiger 
Konsistenz, wodureh sieh aueh die Festigkeit des Betons ver
mindert. 

Der Feuehtigkeitsgehalt der Sandgemenge wird mit rund 1 bi.;; 
2% angenommen. Zur Kontrolle der Konsistenz bzw. des Wasser
zusatzes dient die Setzpro be (Slumptest), bei der eine kegelstumpf

Form ~:;~ Setz- artige Bleehform (Abb. 3), 30 em hoeh, oben 10 em, unten 20 em 
probe Durchmesser, mit dem zu untersuehenden Betongemiseh gefiillt 
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Abb. 4. Setzmal.l aus Betonen mit verschieden hohem Wassergehalt') 

und dann abgehoben wird; das SetzmaB (Abb. 4), d. i. der Unterschied zwischen 
den Hohen der Form und des ausgeformten Betons, ist der MaBstab fiir die 
Konsistenz. Die amerikanisehen Vorsehriften empfehlen folgende SetzmaLle: 

Betonarten 

GroBe Betonmassen .......................... . 
Eisenbeton: 

Diinne, vertikale Quersehnitte von Saul en .. 
GroBere Quersehnitte ..... . . ............ .. . 
Diinne, begrenzte, horizontale Quersehnitte . 

StraBen und Pflaster: 

SetzmaB 
in 

mm 

76 

152 
76 

203 

Handleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Maschinenleistung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Mortel fiir Bodenglattstriehe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

Anmerkung 

Die MaBe der Blechform 
sind nur um wenige mm 
groBer als die obenan-

gefiihrten 

Naeh Brzesky betragen die SetzmaLle im Durehsehnitt bei einem Wasserzusatz 

von %: 6 7 I 8 9 10 I 12 
mm: 0-10, 10-25 30--50, 60--90, 150--180 180--220 

Konsistenz (Steife) : erdfeueht plastiseh gie13fahig (fliissig) 
Der Bedarf an Zement und Zusehlagstoffen fiir 1 m3 fertigen Beton wird naeh 

dem MaB des Eingehens (Eingangsfaktor) bestimmt. Genaue Feststellungen sind 
nur mittels tatsaehlieher Erprobung mit den vorgesehenen Baustoffen erzielbar. 

') A. Brzesky: "Zement und Beton." Selbstverlag, Wien. 1928. 
') Aus Griin: Der Beton. Berlin: Julius Springer. 1926. 
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Der Durchschnittswert des E in gangs bei Verwendung von rundkornigen Zuschlag· 
stoffen betragt (nach Brzesky) bei: erdfeuchtem Beton 1,35, plastischem Beton 1,25, 
gieBfahigem Beton 1,15. 

Die auf 1 m3 loses Kiessandgemenge entfallenden Zementgewichte, ebenso auch 
da~ Kiessandgemenge selbst, mit dem Eingangsfaktor multipliziert, ergeben den Bau· 
stoffbedarf fur 1 rn3 fertigen Beton. 

Als geeignete Grundlage fur die Kalkulation konnen die in Tabelle I, rechnerisch 
ermittelten Werte herangezogen werden, die mit den Erfahrungswerten mit zureichender 
Genauigkeit ubereinstimmen. 

Tabelle I. Baustoffbedarf fUr Beton erdfeuchter (E), plastischer (P) und guB· 
fiihiger (G) Konsistenz fur verschiedene Wurfeldruckfestigkeiten 

Zement Wasser· 1 m3 fertiger Beton erfordert 
w·$ je 1 m3 "l zusatz Wfufel· 
01) 1=1 >:: in Gew. Sand· Wasser· Zement· festig. 
>:::±:: Sand· a! 
~,o(l ~ Prozent. Zement Kies· Wasser Zement· .... Vasser· keitl) 
~~ Kies· .:!l 

d. Sand· Faktor Faktor W 28 Q ... Gemenge 
rn Gemenge rn a! >:: 

Kies·Ge· kg/cm2 .... po kg 0 

I I ~ ~ menges kg m 3 I 

E 7,5 300 1,25 149 0,50 2,00 218 
1:5 240 P 9,5 289 1,20 181 0,63 1,59 140 

G 11,5 278 1,16 212 0,76 1,32 93 

E 7,1 256 1,28 145 0,57 1,75 172 

1:6 200 P 9,2 246 1,23 180 0,73 1,37 102 

G 11,2 236 1,18 211 0,90 I,ll 63 

E 6,7 224 1,31 139 0,62 1,61 145 

1:7 171 P 8,9 214 1,25 177 0,83 1,20 76 

G 10,9 206 1,20 208 1,01 0,99 48 --
E 6,2 200 1,34 132 0,66 1,52 127 

1:8 150 P 8,5 191 1,27 172 0,90 I,ll 63 
.-

G 10,5 183 1,22 205 1,12 0,89 39 

E 5,8 181 1,36 125 0,69 1,45 116 

1:9 133 P 8,2 172 1,29 168 0,98 1,02 52 

G 10,2 165 1,24 201 1,22 0,82 33 

E 5,4 165 1,38 118 0,72 1,39 105 

1:10 120 P 7,9 157 1,31 164 1,04 0,96 45 

G - - - - - - -

E 5,0 140 1,40 112 0,80 1,25 83 

1:12 100 P 7,5 133 1,33 158 1,19 0,84 35 

G - - -- - - - -

') W", hier die errechnete, voraussichtliche Wiirfeldruckfestigkeit des Betons nach 28tiigiger 
Erhiirtung. 

Die .... Verte dieser Tabelle setzen gewohnlichen Portlandzement und normenmaBiges 
Kiessandgemenge voraus und wurden auf Grund der folgenden, der Praxis angelehnten 
Daten errechnet. 

Zement·Raumgewicht: 1,2, Hohlraumanteil 60%; Sandkiesgemenge: Raumgewicht 
1,59, Hohlraumanteil 40% (nach Brzesky, S. 36, 196). 
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Nach Saliger (Eisenbeton, 5. Auf!, S 28) ergeben 1 Raumteil Zement + 8 

Raumteile Sand + w Raumteile Wasser: 
b = 0,40 + 0,60 8 + w Raumanteile fertigen Beton; fiir 1 m3 fertigen Beton sind daher 

erforderlich: ! m3 Zement, : m3 Sandkies und ~ m3 Wasser. 

Ein Gewichtsprozent Wasser entspricht, bezogen auf das Sandkiesgemenge, 1,59 
Raumprozenten. Die Menge des Wasserzusatzes wurde den Erfahrungswerten angepaBt. 

Die Wiirfeliestigkeiten W28 der Tabelle I entsprechen den zu erwartenden Mindest· 
festigkeiten, die nach der von Brzesky etwas abgeanderten Formel von Graf aus: 

Kn (1300 ) 2 .. W 28 = 480' """"if2W + 20 kg/cm berechnet werden konnen. 

W = Wasser·Zement·Faktor: Die Normenfestigkeit des Zementes nach 28 Tagen 
wurde mit Kn = 510 kg/cm2 gewahlt; dieser Wert wurde als Durchschnittswert nach 
28 Tagen aus den Priifungsergebnissen der Wiener stadtischen Priifungsanstalt fiir 
Baustoffe (Oberbaurat Dr. Hasch) im Jahre 1927 ermittelt. 

2. Arbeitsaufwand 
a) Die Kosten der Betonerzeugung und .verarbeitung. 

Diese umfassen den Zutransport der Zuschlagstoffe zur Mischstelle, das Beton
mischen, die Forderung des Betonmischgutes zur Verarbeitungsstelle und die Ver
arbeitung (Betonierung). 

Die Kosten bzw. der Arbeitsaufwand fUr diese Leistungen sind abhangig: 
1. vom AusmaB und Umfang des Bauteiles, von den ortlichen Verhaltnissen und 

der Jahreszeit, vom Grad der Mechanisierung und Rationalisierung des Baubetriebes 1). 

Abgesehen von sehr groBen Baubetrieben, in welchen Erzeugung, Sortierung, Forderung 
und Zuteilung der Zuschlagstoffe vollstandig mechanisiert sind, werden im allgemeinen 
die Zuschlagstoffe in nachster Nahe der Mischstelle gelagert und dieser mittels Schieb
truhen zugefiihrt; 

2. vom Zutransport der Baustoffe, der Mischung und der Verarbeitung, die ge· 
wohnlich von einer Arbeitspartie geleistet werden. Der Zwischentransport kann ent· 
fallen, wenn die Zuschlagstoffe in der Nahe der Baustelle gewonnen und von dort der 
Mischstelle direkt zugefiihrt werden (Silo fiir Zuschlagstoffe). Die Mischung erfolgt 
nur ausnahmsweise von Hand aus, meist mit Maschinen. Die Handmischung ist weder 
in bezug auf Giite und GleichmaBigkeit der Betonqualitat 'noch vom wirtschaftlichen 
Standpunkt aus zu rechtfertigen. Nach Garbotz verhalten sich die Festigkeiten von 
hand- und maschingemischtem Beton wie 1: 1,5 bis 1: 1,8. 

Der Arbeitszeitaufwand fUr 1 rn3 fertigen Beton bei Handrnisch ung kann 
mit rund 5 bis 7 Betoniererstunden und 0,5 bis 1 Vorarbeiterstunden angenornrnen 
werden. Eine Mischmannschaft besteht z. B. aus 

1 Vorarbeiter, 
4: Mischern, 
2 Zufiihrern fUr Sand, 
1 Zubringer fUr Zernent und Wasser. 

Sie erzeugt in 8 Stunden (56 Betonierer· und 8 Vorarbeiterstunden) mindestens 8 
und bei gewohnlicher Entlohnung hochstens 12 rn3 fertigen Beton. 

Hinsichtlich der Maschinenmischung sei auf die Mischmaschinenversuche von 
Garbotz und Graf hingewiesen, deren Ergebnisse die wichtigsten Grundlagen fUr die 
Beurteilung der Eignung von Betonmischmaschinen in technischer und wirtschaftlicher 
Hinsicht bieten 2). 

') Siehe lng. Max Soeser: Allgemeine Baubetriebslehre. Wien. Julius Springer. 1930. 
') Garbotz, Georg: Leistungsversuche an Betonmischmaschinen. Zeitscbrift des Vereines d. 

lngenieure, 23. Heft. 1929. - Graf, Otto: Die wichtigsten Ergebnisse der Versuche mit Betonmisch
maschinen. Wie vor. - Abeles, Paul: Mischmaschinen. Osterreichische Bauzeitung. Heft 29 bis 35.1929. 
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Vbersicht iiber die Durchschnittsleistungen von Mischmaschinen ver
schiedener Nennfiillung nach Soeser. 

Leistung in mB 

N ennfullung 
hochstens I durchschnittlich Anmerkung 

Liter je Stunde 

100 2,9 2,4 Fur Kalkulationen sollen die 
250 6,6 5,6 durchschnittlichen Ziffern 
500 12,0 10,4 vorsichtshalber noch urn 

1000 21,0 19,2 25% herabgesetzt werden 
1500 27,6 24,0 

Fiir die Wahl der MaschinengroBe ist im allgemeinen das GesamtausmaB 
des herzustellenden Betons - und darauf fuBend die erforderliche Tagesleistung -
maBgebend; denn nur bei voller Ausniitzung der Maschine werden die geringeren 
Kosten der Betonerzeugung bei Verwendung von Maschinen groBer Nennfiillung 
(iiber 2001) gegeniiber Kleinmischern (von 100 bis 200 1 Nennfiillung) tatsachlich 
aufscheinen. 

1m allgemeinen empfiehlt sich die Verwendung von GroBmischern bei einer 
andauernden Tagesleistung von mindestens 40 m3 . Beton. 

Die folgenden Tabellenwerte gelten fiir den Fall, daB die Zuschlagstoffe im 
gebrauchsfahigen Gemenge und der Zement in Sacken hOchstens 10 bis 15 m von 
der Mischmaschine entfernt gelagert sind und dieser mit Schiebtruhen zugefiihrt 
werden. 

a) Kosten der Betonerzeligung mittels Kleinmischer, das sind leicht 
transportable Mischer mit 100 bis 2001 NenninhaIt, ohne oder mit Material
aufzug, jedoch ohne Aufzug fiir Betonhochlorderung; sie werden motorisch 
(meist mit Benzinmotor) betrieben. Leistungsvermogen maximal 30 m3 

in 8 Stunden. 

Tabelle II. Betonherstellung mittels Kleinmischer (100 bis 2001 
Nenninhalt) 

Zahl I Kategorie Zeitaufwand 
Art der in Stunden Leistung Arbeitsaufwand An-

Arbeitsleistung in ffir 1 m" Beton merkung 
der Arbeiter I zu- 8 Stunden 

elnzeln sammen 

1 Vorarbeiter Aufsioht .......... 8 8 O,55-{),3 Vor- ~a<i>= 
arbeiterstunden .,.~,Q a 

3-4 Hilfsarbeiter Zutransport der ~lla~ f' = Zuscblagstoffe •• 8 24-32 2,5-1,3 Hilfs- ~1Jc;a 
1 Hilfsarbeiter Zutransport des 15-30m" arbeiterstunden ~~=~ Zements •....... 8 8 ..,=cP 

Wartung und Be- ~~·U 
1 l\laschinist dienung der Ma- O,55-{),3 Masohin- 4Ij 0:> '1j 

sohine (Wasser- fiihrerstunden .!!1~~§ zusatz) ......... 8 8 ~~dl., 

(J) Kosten der Betonerzeugung mit Mischmaschinen von 200 bis 
5001 N ennfiillung, stets mit Materialaufzug, meist mit eingebautem motorischen 
Betonhochzug, motorisch (vorteilhaft elektrisch) betrieben. Leistungsvermogen 
bis 80 m3 Beton in 8 Stunden. 

Bauratgeber, 9. Auf!. 15 
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Tabelle III. Betonherstellung mit Mischmaschinen mit 200 bis 5001 
N enninhalt 

Zahl I Kategorie 
Arbeitsaufwand 

Art der in Stunden Leistung Arbeitsaufwand An-
Arbeitsleistung in ffir 1 m3 Beton merkung 

der Arbeiter I zu-einzeln sammen 
s Stunden 

1 Vorarbeiter Aufsioht .......... 8 I 8 >:: >:: be biJ';'..c:l 
~ ~ § >:: be." -- 0,27-0,1 Vor- ~'~.2l::1 ~ ~;;3t: 

Auffahrer, Zu- ar beiterstunden .cI_a,)Q).!j.cl~ 
~ :il'''+',!<1 ~'O be 4-8 Hilfsarbeiter fiihren der Zu- + 1,6-1,0 ~~ r.ll§d[?;<i$ 

sohlagstoffe ..... 8 32-64 
3O-80m' 

Hilfsarbeiter- .2l S'a;"fl ~ ",01 
stunden + ..is.d,,c 0 ~.~ ~b.o 

+ 0,27-0,1 ~~ P:::~~ro~ 
1 Hilfsarbeiter Zementtriiger .... 8 8 ~;;::+' >=I '" ,,·~.Sl Maschinfiihrer- \l)~ t~~~ f::1: 
1 Masohinfiihrer 8 

stun den ~5)'EQ3 ala,) 
Maschinem~ artnng 8 rD 0'0'0"'''' 10> 

n. Wasserznsatz "'" 0 >=I " • ., 1 Hilfsarbeiter 8 ;aal21~A;': 

Forderung des Betonmischgutes zur Verwendungsstelle; sie erfolgt 
in horizontalem Sinne gewohnIich mittels J a panern (eiserne, zweiraderige Karren 
mit 100 bis 150 I InhaIt, von einem Mann, mit 200 bis 300 I Inhalt von zwei Mann 
gefiihrt) oder Rollbahnkippwagen (0,50 bis 0,75 m3 Inhalt, von 2 bis 3 Mann 
gefiihrt; auch mit motorischem Betrieb). GroBte noch wirtschaftliche Verfiihrungs
distanz bei Japanern 40 bis 50 m, bei Kippwagen bis 100 m und je nach dem For
derungsmittel auch dariiber. 

Fiir die praktische Ausniitzung der Leistungsfahigkeit der Maschine ist auBer 
der Leistung der Mischmannschaft die Verarbeitungsintensitat entscheidend; die 
Maximalleistung bedingt, daB die Entleerung der Mischtrommel ungehindert erfolgt. 
Diesem Zwecke dient die Anlage von Betonverteilungssilos, in die das Mischgut -
unbehindert durch UnregelmiWigkeiten in der Verarbeitung - entleert wird, 
um sodann in die Karren leicht abgefiillt zu werden. Bei einer derartigen Anlage 
bedingt auch die Hochforderung des Betons bis zu 20 m Hohe (etwa 1 Minute) 
eine nur geringe Verminderung der Gesamtleistung. 

Tabelle IV. Vergleichsweise Ubersicht iiber den .Arbeitszeitaufwand fiir 
Herstellung von Stampfbeton ohne Schalung und Geriistung 

Arbeitszeitaufwand in Stunden fiir Gesamtaufwand 

Betonmisohgut 
Misohart 

Beton-
Aufladen I 

fiir nur anoh Anmerknng 
horizontale vertikale 

erzeugung Ver- I Ver- Forderung Forderung 
fiihren arbeiten 

I 

Hand- 0,5-1,0 V 0,8-1,OH 0,8-1,1 H 2,5-3,OB 1,0-2,0 V + 2,5 H Teilweise naoh 
misohung 5,0-7,OH 0,5-1,0 V 6,6-9,1 H ffir 6,0 m Brzesky u. Ilkow') 

2,5-3,0 B Hohe nur fiir kleine l\lengen 

Motor- 0,3-0,50 V 0,6-1,0 V + 2,5 H 
Kleinmisoher 1,3-2,5H - 0,8-1,1 H 2,5-3,OB 2,1-3,6 H fiir je 6m V = Vorarbeiterstunde 

100-200 I 0,3-0,5M 0,3-0,5 V 2,5-3,0 B Hohe H = Hilfsarbeiter-
0,3-0,5M stunde 

0,1-0,3 V 0,2-0,6 V bIs 20 m 
B = Betoniererstnnde 
M = Masohinisten-GroLlmisoher 1,0-1,6 H - 0,5-1,OH 2,5-3,OB 1,5-2,6 H Hohe etwa stunde 200-500 I 0,l-O,3M 0,1-0,3 V 2,5-3,0 B + 10% 0,1-0,3M 

') Jlkow: Material- und Zeitaufwand bel Banarbelten. Verlag: Julius Springer, Wien. 1927. 

Der minimale Zeitaufwand ist nur bei betrachtlichen AusmaBen, gleichartiger 
Herstellung und rationeller Betriebsmoglichkeit sowie geringen Forderweiten 
(bis 40 m) erzielbar. 
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Fur Sehalbeton bzw. aufgehenden Beton von Pfeilern oder Mauerwerk 
kann der Arbeitsaufwand um 20 bis 30 %, fiir sehwierigere Herstellungen, wie 
Masehinenfundamente u. dgl., bis zu einem Vielfaehen des Tabellenwertes steigen. 

Der Energieverbraueh je m3 Beton betragt fur die masehinelle Misehung 
(Materialaufziehen und Misehen) rund 0,5 kWh (0,26 bis 0,55 kWh naeh Gar botz), 
einsehlieBlieh der vertikalen Betonforderung mittels motorisehen Aufzuges rund 
1 kWh; die Energiekosten sind den Tabellenwerten noeh zuzusehlagen. 

Ferner sind noeh die Kosten der Aufstellung der Masehinen, eventuell 
der Turmgeruste fiir Hoehzuge zu berueksiehtigen. Die Kosten der Forderung 
des Betons zur V erar bei tungsstelle konnen dureh weitgehende Meehanisierung 
(GieBmaste und -turme, Kabelkrane, Hangebahnen, Forderbander, Einsehienenwagen 
"Baukraft"), neuestens mit Hilfe von Pumpen (Pumpkret) weiter herabgesetzt werden. 

Die Verzinsung und Absehreibung der Ansehaffungskosten bzw. 
die InstandhaItungskosten der Masehinen und GroBgerate werden haufig 
im Rahmen der allgemeinen Unkosten den ermitteIten Gestehungskosten zuge
sehlagen und sehwanken zwischen 1,5 bis 5% des Neuwertes je Monat!). 

Fiir die Herstellung von Betonboden mussen die Kosten der Betonerzeugung 
und verarbeitung je naeh der Starke des Bodens erhOht werden, und zwar bei ge
ringeren Starken (5 bis 10 em) um 50 bis 30%, bei groBeren Starken (15 bis 30 em) 
bis auf etwa 20 % zuruekgehend. AuBerdem ist fur das Abziehen, d. i. die Herstellung 
der ebenen Oberflaehe, rund eine halbe Maurerstunde je m2 Boden zuzusehlagen. 
Die Ausfiihrung eines Estriehes oder eines Gefalles ist besonders zu veransehlagen. 

b) Arbeitsaufwand bei Sehalungen 

Die mit der Herstellung von Sehalungen zusammenhangenden Leistungen 
sind naeh Bohm 2) das Vorbereiten der Sehalung auf dem Zimmerplatz, der 
Transport der Sehalung zur Verwendungsstelle, das Aufstellen oder Einsehalen, das 
Behandeln der Sehalung vor dem Betonieren und das Aussehalen und Herriehten 
zur Wiederverwendung. 

Tabelle V. Richtlinien zur Berechnung des Arbeitsaufwandes fiir 
Schalungen von Bauwerkteilen aus Beton 

1 mB Schalun~£ Arbeitsaufwand in Zimmermannsstunden (Z) 
fiir Bauteile bei erstmaliger I Aus- I Wiederaufstellung Anmerkung 

bis 3,5 m Rohe mit teilweiser Herstellung schalung Wiederverwendung ') 

Betonmauer- 1) Die klein ere Ziffer gilt 
werk (Wande) 1,5-2,5 0,2--0,3 1,0-1,8 bei nur geringfiigig zu 

Pfeiler ....... 2,0-3,0 0,2-0,3 1,5-2,5 erganzender Wiederver· 
Saulen ....... 2,5-3,0 0,1-0,2 1,2-3,0 wendung der Schalungs-
Gewolbe 3 ) •••• 4,0-6,0 teile 

') Mit Riicksicht auf die dem Baubetrieb eigentiimliche, betrltchtliche Abniitzung und daher auch 
kostspielige Instandhaltung der Maschinen ist oft eine sehr kurzfristige Abschreibung des Anschaffungs· 
wertes angezeigt. 

Zur Berechnung der Abschreibungsquote fiir Kalkulationszwecke je 1 mO Beton wird z. B. 
angenommen: 

8·Stundenleistung der Maschine .... ... L" rna 
Niitzung der Maschine in 1 Jahr .... 200 Tage je 8 Stunden 

Jlthrliche Abschreibung fiir Verzinsung, Tilgung und Instandhaltung "n%" des Anschaffungs
wertes .. ..t .. ; dann ist die Abschreibungsquote je rna Beton: 

I ._ nx..t 
q m - 20,000 x L' 

.) B ohm: Schalung und Geriistung. Berlin. 1929. 
0) Fiir eine Spannweite bis 4,0 m. 

15' 
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Die Tabellenwerte beinhalten die Vorbereitung der Schalungsformen, einen 
kurzen Transport sowie das Aufstellen, Sichern bzw. Unterstellen und gelten fiir 
I m2 abgewickelt gemessene Schalflache bei gewohnlicher Taglohnarbeit. 

1st die Wiederverwendung von Schalungen fiir gleichartige Bauwerkteile eines 
unbewehrten Betons mit kriiftigen Abmessungen gegeben, so wird man sich zwecks 
Verminderung des Arbeits-, aber auch des Materialaufwandes vorteilhaft abge
bundener Schalformen (Tafeln) bedienen. Fiir Werkstiicke aus Stampfbeton werden 
sorgfaltig durchgearbeitete, leicht zerlegbare und oft mit Blech ausgefiitterte 
Modelle verwendet. 

c) Der Aufwand an Hilfsmaterialien 

Holz, Nagel, Schrauben und Bindedraht. MaBgebend fiir den Holz
verschleiB bzw. fiir die Holzabschreibung, d. i. der Kostenanteil aus der Beistellung 
des Schalholzes, sind: der Holzbedarf fiir 1mB verschalte Flache, der infolge der 
Gestaltung des Bauteiles bedingte Verschnitt bzw. Holzabfall und die Wieder
verwendungsmoglichkeit. 

Die Zahl der Wiederverwendungen von Schalungsteilen fiir gleiche oder 
ahnliche Zwecke ist durch den Grad der Abniitzung, d. i. die Verringerung der 
Mengen und des Wertes des Schalholzes, begrenzt. 

Bei Wanden und Pfeilern kann mit 3- bis 5maliger, bei Siiu]en mit 4- bis 6maliger, 
bei Gewolben mit 3- bis 4maliger Verwendung gerechnet werden, nach welcher 
der volle Holzwert konsumiert erscheint. Die Wiederverwendungsmoglichkeit 
kann durch die Beniitzung abgebundener Schalwerkstiicke oder tischlermaBig 
bearbeiteter Modelle ganz auBerordentlich gesteigert werden. 

Der Bedarf an Nageln (Drahtstiften) betragt erfahrungsgemaB 0,03 bis 0,15 kg, 
an Bindedraht (Radeldraht) etwa 0,10 bis 1,0 kg je m 2 Schalflache. 

Fur Schalungen gebrauchliche Nagelsorten 

42 38 34 31 28 28 25 Starke in 1/10 mm 
100 90 80 70 65 60 50 Lange in mm 

88 120 165 230 310 330 500 Stuckzahl je kg 

Fur Schalungen verwendete Sorten gezogenen Bindedrahtes 

Durchmesser in mm I 2,5 I 2,8 3,1 3,4 3,8 I 4,2 I 4,6 I 5,0 

Gewicht in kg je 100 m' Draht I 3,831 4,8 5,9 7,1 8,9 110,8113,0 115,3 

Nagel werden meist als Befestigungsmittel (Heften), seltener zur Kraftiiber
tragung (Nageln) verwendet. Die Nagellange "a" wird nach Bohm als Vielfaches 
der Starke d des zu befestigenden Brettes angenommen, und zwar: a = 2,5 d zum 
Heften vori Brettern oder Bohlen an die Unterlage,a = 3,5 d zum Annageln. 

Das Radeln, das ein Auseinandertreiben oder auch nur Durchbiegen (Aus
bauchen) der Schalformen infolge des Seitendruckes des frischen Betons zu ver
hindern hat, wird mit Draht von etwa 3,0 bis 6,0 mm Querschnittsdurchmesser 
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durchgefiihrt. Der Radeldraht ist stets verloren, wenn er die Betonkonstruktion 
durchquert (Mauerwerk, Wande, Pfeiler). Bei Saulen, wo er meist in unbrauch
barem Zustand zuriickbleibt, werden vorteilhafter Schraubenbolzen oder saulen
zwingen verwendet. 

Tabelle VI. Richtlinien fur den l\iaterialbedarf je mS Schalung ein
schlielHich Verschnitt 

Bei erstmaliger Herstellung Bei "n"-maliger Wiederverwendung 

Bauteil Bohlen IKantholZ I Nagel 
I 

Draht I Pfostenl,staffeln I Nagel 
I 

Draht 
(Pfosten) (Staffeln) n 

m' kg kg 

Wande und 
Mauerwerk ...... 0,06-0,07 

Pfeiler ............. 0,06-0,07 
Saulen ............ 0,06-0,07 

0,03-0,06 0,11}-(),15 0,40-0,80 5 0,02 
0,04-G,05 0,11}-(),15 0,41}-(),80 5 0,025 
0,04-0,05 0,05-0,10 0,31}-(),50 6 0,015 

B. Eisenbetonarbeiten 
1. Baustoffe und Baustoffbedarf 

a) Zement (siehe S. 218) 

0,015 0,05-0,1 0,4-0,80 
0,02 0,10 0,4.-0,80 
0,01 0,10 0,3-0,5 

Die ONORM B 2302, § 6, Punkt 2, ebenso wie die deutsche Norm schreiben 
den Mindestgehalt an Zement fiir 1 mS fertigverarbeiteten Eisenbeton mit 300 kg 
vor, bzw. 270 kg bei Hochbauten, die dem EinfluB von Feuchtigkeit entzogen sind. 
Bei Verwendung friihhochfesten Portlandzementes werden nicht nur h6here Beton
beanspruchungen zugelassen (§ 19), sondern auch die Ausschalungfristen wesentlich 
gekiirzt (§ 11, Punkt 3); seine Verwendung wird daher trotz des Mehrpreises 
(rund 14%) gegeniiber normalen Portlandzementen in der Regel wirtschaftlicher 
und empfehlenswerter sein. 

Tabelle VII . .Ausschalungsfristen nach lINORM B 2302 (§ 11, Punkt 3) 

Bei Verwendung von 

Portland- oder gleichwertigem 
Zement mindestens ........ . 

fruhhochfestem Portlandzement 
mindestens ................ . 

Fiir die seitliche 
Schalung der 

Balken, Stiitzen 
und Pfeiler 

4 Tage 

2 
" 

Fiir die 
Schalung der 
Deckenplatten 

10 Tage 

5 

Fur die Stiitzen 
der Balken und 
weitgespannten 
Deckenplatten 

4 Wochen 

2 
" 

Beziiglich der hochwertigen Tonerdezemente gilt das unter A 1 a Gesagte. 
b) Fiir die Wahl der Zuschlagstoffe gilt im allgemeinen das unter A 

Gesagte; Abb. 5 zeigt die Kornschen Sie bgrenzkurven, die die Zone noch 
verwendbarer Kiessande fiir Eisenbetonzwecke im Bereich der Onorm-Ideal-Sieb
kurve abgrenzen. 

Der Wasserzusatz spielt fUr Eisenbeton dieselbe entscheidende Rolle wie 
beim Beton. Die Kontrolle der Konsistenz erfolgt mittels des SetzmaBes (siehe 
S. 222). 
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Die nachstehenden Tabellen iiber den Aufwand an Zement und Zuschlag
stoffen fiir 1m3 fertigen Eisenbeton geben wieder theoretisch errechnete, aber 
mit der Praxis gut zusammenstimmende Werte. 
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Abb. 5. Kornsche Siebgrenzkurven 

Tabelle VIII. BaustoHbedarf fiir Beton erdfeuchter (E), plastischer (P) und 
gullfiihiger (G) Konsistenz fur die nach DIN und ONORM fur Eisenbeton 

noch zulassigen Zementmindestmengen 

'rr! Zement Wasser- I mS fertiger Beton erfordert 
rr! .... je I mS ISl zusatz 
~~ ~ in Gew.- Sand- Wasser-
~;!: Sand- ~ 

Zement-,<:l'c:<! +> Prozent. Zement Kies Wasser Kies- rr! 

~'El .... Faktor Gemenge 
rr! d. Sand- Gemenge .... ~ ~ 

~~ kg 0 Kies-Ge-
I I ~ menges kg m3 I 

- - E - - - -
1:3,41 354 P 10,3 4001) 1,13 186 0,465 

1:3,28 367 G 12,1 1,09 210 0,526 

1:4,96 242 E 7,9 1,24 156 0520 

1:4,76 252 P 9,8 300 2) 1,19 186 0,621 

1:4,57 263 G Il,8 1,14 214 0,715 

1:5,61 214 E 7,7 1,26 154 0,571 

1:5,39 22'3 P 9,6 270 3) 1,21 184 0,683 

1 :5,18 232 G Il,5 1,16 212 0,786 
') Bei mangelndem Nachweis der Druckfestigkeit. 
') Normal. 
3) Bei Hochbauten, die dem EinfluJl von Feuchtigkeit entzogen sind. 

Wiirfel-Zement- festigkeit Wasser-
Was Faktor kg/emS 

- -
2,15 247 

1,90 200 

1,92 204 

1,61 144 

1,40 107 
1,75 171 

1,46 118 

1,27 86 
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Tabelle IX. Baustoffbedarf fUr Beton erdfeuchter (E), plastischer (P) und 
guBfahiger (G) Konsistenz fur verschiedene Wurfeldruckfestigkeiten 

Zement . Wasser- 1 mS fertiger Beton erfordert .. ~ N zusatz Wurfel-wl=l je 1 mS 
I=l in Gew.- Sand- Wasser- Zement-toll.., Sand- Q) festigkeit §;;J .., 

Prozent. Zement Kies- Wasser Zement- Wasser-Kies- .~ W 28 ~~ w d. Sand- Gemenge Faktor Faktor Gemenge I=l kg/cm2 
.:!l I> 0 Kies-Ge-
~ kg ~ menges kg I rna I 1 

E - - - - - - -
1:3 400 P 10,3 445 I,ll 182 0,41 2,44 301 

G 12,1 432 1,08 208 0,48 2,08 235 
E 7,9 364 1,21 152 0,42 2,38 292 

1:4 300 P 9,8 350 1,17 182 0,52 1,92 204 
G 11,8 338 1,12 211 0,62 1,61 145 
E 7,7 333 1,23 151 0,45 2,22 261 

1:4,4 270 P 9,6 321 1,19 181 0,57 1,75 172 
G 11,5 310 1,15 210 0,68 1,47 119 

e) Rundstahl 
ONORM B 2302 fordert die Verwendung von Rundstahl mit einer Festig

keit von 37 bis 45 kg/mm2• 1m Sinne der ONORM M 3111 und M 3112 ent
spricht dieser Forderung im allgemeinen der Stahl von Handelsgute St 37,11; 
fUr Brucken und Ingenieurbauten ist Stahl von Ubernahmsgute St 37,12 zu ver
wenden. Der fruher allgemein verwendete, als Rundeisen von Handelsqualitat 
bezeichnete Stahl, jetzt St 00;11, ist im Geltungsbereich der ONORM fUr Eisen
beton 1) unzulassig. Der derzeitige Preisunterschied zwischen St 00,11 und St 37,11 
betragt rund 2,25%. St 37,12 ist um 2% teurer als St 37,11. 

Die Verwendung des Baustahles St48,07 (Zugfestigkeit 48 bis 58kg/mm2), der 
derzeit um rund 18 % teurer ist als St 37,11, kann in Ansehung der Zulassigkeit einer 
erhOhten Beanspruchung des Stahles bis 1500 kg/em 2 und des Betons (bei Verwendung 
des fruhhochfesten Zementes bis 70kg/cm2) wirtschaftlicher sein als die des St37,11. 

Isteg-Stahl (Patent), ein behOrdJich zu-
gelassenes Bewehrungsmaterial fUr Eisenbeton-~ 
biegungsbalken (siehe Abb. 6) wird aus zwei Rund-
staben St 37,11 die mit ortsfester Einspannung 
der Enden in besonderer Maschine streckver- _ 
wunden werden, hergestellt; hierdurch erfolgt . 
eine Hebung der fUr die Tragsicherheit des Ver- Abb. 6. Isteg-Stahl nut Haken 

bundes maBgebenden Streekgrenze auf mindestens 3400kg/em2• Durch diesen ProzeB 
scheidet kaltbruchiger oder fehlerhafter Rundstahl automatiseh aus. Isteg-Stahl 
ist auBerlieh als soleher sofort erkennbar. Die Verbundwirkung damit bewehrter 
Biegungsbalken ist hesser als bei glattem Bewehrungsmaterial. 

Zulassige Beanspruehung 1700 kg/cm2 bei zweifaeher Sieherheit. 
Daher wesentliehe Ersparnis an Bewehrungsmaterial (etwa 30%). 

Das Streekmetall (Tragnetzblech) wird aus Stahlblechen dureh gleieh
maBiges Strecken (Reeken) der abgetrennten Reutenstabchen hergestellt; hiedurch 

0) Del'zeit Gerneindegebiet Wien und fUr aIle Bauten, die ganz oder teilweise aus Bundesmitteln 
erstellt werden. 
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wird die Streckgrenze des Stahles gehoben; hinsichtlich del' zulassigen Inanspruch
nahme gilt das unter Istegstahl gesagte. Uber die Abmessungen und die Ver
wendung siehe Seite 283. 

Bei del' Preisbestimmung fiir Rundstahl sind nebst den Kosten fiir 
Fracht, Transport, Abladen, Lagern usw. fiir kleine Stahlquerschnitte noch die 
Querschnittsauflagen (Kaliberzuschiage) zu beachten. 

Querschnittsauflagen in Prozenten des Grundpreises 

Durchmesser in mm ...... 5,5 6,0 7,0 8,0 10 12-50 

Zuschlag in % rund ....... 18 11 4 3 1,5 -

Die iiblichen Werkslangen des Rundstahls sind 12,0 und 14,0 m bei einer 
Langentoleranz von 10 %. Fiir die Lieferung auBergewohnIicher Langen betragt 
die Aufzahlung 5 %. 

Del' Preis des Rundstahls direkt vom Werk, franko Ankunftsbahnhof, ist 
wesentlich geringer als ab Lager odeI' Niederlassung del' Fabrik odeI' des Handlers 
(in Wien betragt die Preisdifferenz rund 20%). 

Del' Bedarf an Rundstahl fiir einzelne Bauteile wird iiberschlagig aus dem 
auf die Langen- odeI' Flacheneinheit bezogenen und auf Grund del' statischen 
Berechnung erforderlichen Stahlquerschnitt Ie in cm2 ermittelt. 

Die Faustregel Ie in kg= Ie in cm2 gibtfiir normale Trager, frei aufliegende Platten, 
normale Saulen usw. zureichende Werte fiir iiberschlagige Berechnung, wobei Biigel, 
Ab biegungen, Haken und Verteilungseisen gewohnlicher Art mit einbezogen erscheinen. 

Genaue Untersuchungen befassen sich mit der gesetzmaBigen A bhangigkeit des Rund
stahlgewichtes Ie in kg von dem ermittelten Stahlquerschnitt Ie cm2, wobei Ie kg = a Ie cm2 

wird und a als Eisenmassenzahl oder Eisenbedarfskoeffizient bezeichnet wird 1). 
Del' Stahlbedarf nach Kleinlogel 2) kann fiir iiberschlagige Berechnungen, 

wenn Ie (cm2) del' ermitteIte Stahlquerschnitt an del' Stelle des MomentgroBtwertes 
ist, del' folgenden Tabelle entnommen werden. 

Bauteil 

Schwache und schwach bewehrte Saulen ......................... . 
Stark bewehrte Saulen ......................................... . 
Frei aufliegende Platten ....................................... . 
Durchlaufende Platten: 

a) Endfelder (+ .Moment) ................................... . 
b) .Mittelfeld (+ .Moment) ................................... . 
c) wie vor (negatives .Moment) ............................... . 

Frei auflagernde Balken: 
a) bei sehr schwacher Langsbewehrung ...................... '. 
b) bei normalem Bugelbedarf und Langsbewehrung .......... . 
c) bei groBem Bugelbedarf .................................. . 

Kreuzweise bewehrte Platten: 
a) aIle Seitim eingespannt ................................... . 
b) frei gelagert ............................................. . 

t./kg=a· t./cm2 
a= 

1,15-1,25 
0,95-1,05 (1,0) 
0,95-1,05 (1,0) 

1,10-1,20 
1,15-1,30 
0,8 -0,9 

1,35-2,00! 
0,95-1,05 (1,0) 
1,35-1,45 

1,10-1,15 
0,9 -0,95 

') Dr. lng. E. Rohr: Eisenverbrauch und Wirtschaftlichkeit im Eisenbetonbau. Berlin. 1930. 
W. Ernst & Sohn. 

2) Prof. Dr. lng. A. Kleinlogel: Yeranschlagungen von Eisenbetonbauten. Berlin. 1930. 
W. Ernst & Sahn. 
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Der Stahlbedarf besonderer Konstruktionen, wie Rahmen, Silos, Behalter 
usw., kann nur auf Grund der Stahlbiege- und Verteilungsplane ermittelt werden, 
wobei fur den Abfall infolge Verschnittes und fiir die Langen und Gewichtstoleranz 
ein Zuschlag von mindestens 10 % des Nettogewichtes empfohlen wird. 

Zur Befestigung (Binden) des Rundstahles wird Bindedraht (Durchmesser 
0,8 bis 1,0mm) verwendet. Der Verbrauch liegt zwischen 0,2 bis 0,3 kg je 100 kg 
Rundstahl groBeren Kalibers (Durchmesser von 12 mm aufwarts), wie bei Decken, 
Saulen u. dgl., und 0,5 bis 1 kg je 100 kg Rundstahl kleinen Kalibers, wie insbesondere 
bei Monier-, Silo- und Behalterwanden u. dgl. 

2. Arbeitsaufwand 
a) Kosten der Betonherstellung 

Die Kosten der Betonmischung verteuern sich gegenuber uhbewehrtem 
Beton in der Regel dadurch, daB infolge vielfaltiger Erschwernisse bei der Beton
verarbeitung die Leistung der Mischmaschine und ihres Bedienungspersonales 
nicht voll ausgeniitzt werden kann. 

Die Kosten der Betonverarbeitung sind abhangig von der GroBe, Aus
dehnung, Form nnd den Querschnittsabmessungen des Bauteiles selbst, sowie 
von der Menge und Art der Bewehrung; sie wachsen insbesondere mit der Ver
ringerung der Querschnittsabmessungen und mit dem Bewehrungsverhaltnis. 

Tabelle X. Arb ei t s au fw an d b ei d er Bet oni erung h a ufig v 0 r ko m m en d e r 
Eisen b eton b au teile 

Arbeitsaufwand fur 1 m3 Eisen- Gesamtarbeits- Gesamtarbeits-
beton in Stunden fur zeit fur 1 m3 zeit fUr 1 m3 

Bauteil 1 m3 Eisenbeton Eisenbeton bis 
Misch- I horizontales Fordern (ohne Hoch- 20 m Hoch-
arbeit I und Betonieren forderung) forderung 

0,2-0,3 V 0,4-0,6 V 
Pfeiler und 1,5-3,0 H 0,2-0,3 V 2,5-5,OH + 10% starke Saulon 1,0-2,0 H + 2,5-3,0 B 2,5-3,OB 0,2-0,3M 0,2-0,3M 

Trager, Unterzuge 0,2-0,3 V 0,4-0,6 V 
0,2-0,3 V 2,9-5,5 H grofien Quer- 1,7-3,0 H 1,2-2,5 II + 3,0-5,0 B 3,0-5,OB + 10% 

schnittes 0,2-0,3 ~I 0,2-0,3M 

0,25-0,3V 0,5-0,6 V 

Decken 2,0 -3,OH 0,25-0,3 V 3,0-5,OH + 10% 
0,25-0,3M 1,0-2,04 H + 2,5--3,5 B 2,5-3,5B 

0,25-0,3 M 

Rahmen und 0,3-0,4 V 0,6-0,8 V 
Konstruktionen 3,0-5,OH 0,3-0,4 V 4,5-8,OH + 10-20% geringeren Quer- 0,3-0,4M 1,5-3,0 H + 3,5--7,0 B 3,5-7,OB 

schnittes 0,3-0,4M 

Monierwande, 0,3-0,6 V 0,6-1,2 V 
Silo- und 3,0-6,OH 0,3-0,6 V 5,0-11,0 H + 10-20% 

Behalterwande 0,3-0,6M 2,0-5,0 H + 5,0-10,0 B 5,0-1O,OB 
0,3-0,6M 
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Die Kosten der Betonierung vertikaler Bauteile (Saulen u. dgl.) sind hOher 
als die horizontaler (Decken, Trager u. dgl.). Bei geneigten Bauteilen (Dacher, 
schiefe Decken, Trager usw.) wachsen sie - insoferne von einer oberen Schalung 
abgesehen wird - mit dem Neigungswinkel; fiir die Herstellung von PreBbeton 
bei vertikalen Wanden mit nur einseitiger Schalwand sind sie etwa zwei· bis 
dreimal so groB wie fUr solche mit beiderseitiger Schalung. Bei Forderung des 
Betonmischgutes in hOhere Geschosse ist die Vermehrung des Bedienungspersonals 
und der Betriebskosten zu beriicksichtigen; die Leistungsverminderung des Mischers 
fallt bei Verwendung motorischer Hochziige bis zu 20 m Hohe weniger ins Gewicht. 

Die Anwendung der Akkord· oder Pramienarbeitsweise ist 
fiir Eisenbetonbauten meist nicht ratsam. 

Die vorhergehende Tabelle enthalt mittlere Erfahrungsziffern fiir den Arbeits· 
aufwand bei der Betonierung haufig vorkommender Eisenbetonbauteile bei Ver· 
wendung von Mischmaschinen mit 250 bis 500 I Nennfiillung mit Materialaufzug, 
motorischem Betonhochzug, Betonverteilungssilo, ferner einer mittleren horizontalen 
Forderung des Betons mittels Betonkarren von rund 20 m, wobei alle Leistungen 
im Taglohn erfolgen. 

Hinsichtlich Energieverbrauch, Geriistungen, Abschreibung der Anschaffungs. 
kosten der Maschinen siehe Abschnitt A.2. 

b) Kosten der Schalung: Arbeits· und Materialaufwand 
Von maBgebendem EinfluB ist die Ausdehnung sowie die Wiederholung gleich. 

artiger Bauteile bzw. die Wiederverwendungsmoglichkeit der Schalformen; die 
folgende Tabelle beriicksichtigt die Vor bereitung (Abbinden) der Schalungsteile, 
deren kurzen Transport zur Verwendungsstelle, ihr Aufstellen und Sichern (Unter· 
stellen); bei Wiederverwendung: Ausschalen, kurzen Transport, Wiederauf· 
stellen (Umstellung) mit geringer Erganzung der Schalteile. Die Tabellenwerte 
gelten fiir 1m2 abgewickelt gemessene Schalflache unter der Voraussetzung ge· 
wohnlicher Taglohnarbeitleistung. 

Die Wiederverwendungsmoglichkeit des Schalmaterials wird gesteigert durch 
besonders sorgfaltige Ausstattung der erstmaligen Herstellung, wie Hobeln qer 
Schalflachen oder Beschlagen derselben mit Blech. Das Zusammenhalten der 
Schalteile wird dann vorteilhaft mittels Schrauben, Zwingen u. dgl., die leichter 
als Radelungen gelost und meist wiederverwendet werden konnen, bewirkt. 

Fiir die Herstellung der Wande von Behaltern und insbesondere von Silos 
von groBerer Hohe und mit gleichbleibenden Zellenquerschnitten bevorzugt man 
Gleitschalung, durch deren Verwendung sowohl der Arbeits· ala auch Material· 
aufwand gegeniiber der iiblichen Schalungsart sich wesentlich reduziert. 

Geriistungen aller Art, seien es Arbeits· oder auBergewohnliche Unterstellungs. 
geriiste (Lehrgeriiste), sind sowohl hinsichtlich Arbeits· als auch Materialaufwandea 
besonders zu beriicksichtigen. 

c) Betonrundstahl· Verarbeitung 
Die Kosten umfassen: Schneiden, Biegen, kurze horizontale und Hohen· 

forderung, dann Verlegen und Binden (Stricken) des Rundstahls. Schneiden 
und Biegen kann entweder mittels Eisenschneide· und .biegewerkzeug von Hand 
·aus oder mittels motorisch angetriebener Schneide~ und Biegemaschinen erfolgen; 
das Verlegen und Stricken des Rundstahls geschieht stets von Hand aus. 
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Nach Kleinlogel betragt der Zeitaufwand fiir Schneiden, Biegen und Ver
legen von Rundstahl bei kurzem Transport und einfachen Arbeiten: 

Tabelle XII 

Eisenbiegerstunden fUr 1 kg Rundstahl 
Durchmesser 

von Hand aUF! maschinell 

bis 7 mm................... . . . 0,10 0,08 
von 8 bis 14 mm . . . . . . . . . . . . . . 0,08 0,05 
iiber 14 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 0,03 

Der Arbeitsaufwand ist auBer vom Querschnitt des Rundstahls in erheblichem 
MaBe von der Art der Bewehrung abhangig. 

Erfahrungsziffern fiir den durchschnittlichen Ar beitsaufwand fiir mas chi nell e s 
Schneiden und Biegen, ferner VerIegen und Binden, bei kurzem horizontalen Trans
port fiir verschiedene Arbeitsgattungen: 

Arbeits-I Decken 
gattung 

Eisen-

Tabelle XIII 

I GeWOhnliChe/umsChniirte I R h 
Saulen SauIen a men / 

Monier
wande I 

Silo- und 
Behalter

wande 

bieger- 0,03 bis 0,06 0,04 bis 0,05 0,08 bis 0,15 0,05 bis 0,08 0,06 bis 0,08 0,08 bis 0,12 
stunden 

Die Tabellenwerte konnen durch besondere Umstande, wie schwierige Zu
ganglichkeit der Bewehrungsorte, Beengtheit der Konstruktionsquerschnitte und 
hierdurch bedingte ortliche Haufung der Bewehrungsstahle usw., betrachtlich iiber
schritten, anderseits, wie bei haufig vorkommender Gleichartigkeit groBer Mengen, 
bei Inanspruchnahme von Pramien- oder Stiicklohn- (Akkord-) Arbeit, auch ver
mindert werden. 

c. Gestebungskosten von Bauteilen aus Eisenbeton 
Die Preisermittlung von Bauwerken ist nicht exakt zu losen. Sie hangt bei 

gegebener Konstruktionsart und bekanntem Baustoffaufwand von den veranderlichen 
GroBen: Ort, Zeit, Mensch und Maschine abo Die angegebenen Richtlinien konnen 
daher nur Anhaltspunkte fiir die Kostenermittlung bieten. 

Bei Herstellungen groBerer und gleichartiger Teile werden die Kosten in der 
Regel fiir die AusmaBeinheit ermitteJt, z. B.: 1 m3 Fundamentbeton, 1 m2 Eisen
betondecke, 1 m l Trager, Unterzug o. dgl.; manche Bauteile hingegen werden in 
zwei, eventuell mehrere Teile gegliedert oder aber als Ganzes kalkuliert, so z. B.: 
1 Stiick Rahmen aus Eisenbeton (bestehend aus zwei Stielen mid einem Riegel), 
1 Stiick Silo, 1 Stiick Behalter, oft auch 1 Stiick Saule und SaulenfuB. 

1. Beton. Fundament beton, Mauerwerk aus Stampfbeton mit 
oder ohne Schalung, desgIeichen Beton fiir Pfeiler oder starke Saulen 
u. a. werden allgernein je 1 rn3 berechnet. In der Re~el wird hierbei die tat
sachliche geleistete Menge in Betracht gezogen, wobei Offnungen irn Mauerwerk 
nur dann von dem hohl fiir voll berechneten MengenausrnaB in Abzug gebracht 
werden, wenn fiir die durch die Herstellung der Offnungen bedingte Mehrarbeit 
fiir Schalung, Geriistung und Betonverarbeitung eine besondere Vergiitung erfolgt. 
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Es ist iiblich, die Verrechnung des MengenausmaBes hohl fiir voIl, also ohne 
Abzug von Offnungen, bis zu einem Querschnitt von hOchstens 4 m2 zu konze
dieren. Richtiger und darum empfehlenswerter ist es, den Beton j elms 
tatsachlichen AusmaBes und die Schalung gesondert, nach FlachenmaB abge
wickelt gemessen, zu verrechnen. 

2. Eisenbeton. Fiir Wande, Pfeiler oder starke Saulen, oft auch 
fiir Unterziige, Hauptgesimse groBen Querschnitts wird haufig ein Durch
schnittspreis je 1 mS Eisenbeton, einschlieBlich Schalung und Bewehrung, verlangt. 
Fiir dessen Ermittlung sind die gesonderten Preisbildungen fiir die Herstellung 
von Beton, Schalung und Stahlbewehrung notig, mit welchen die Kosten fiir 
1 mS Eisenbeton auf Grund der in Betracht kommenden Mengen ermittelt 
werden. 

Veranderungen an solchen Bauteilen in Hinsicht auf das gegenseitige Verhiiltnis 
dieser Preiselemente untereinander infolge nachtraglicher Abanderung von Be
lastungen, Querschnittsabmessungen u. dgl. beeinflussen die Basis des Durchschnitts
preises und berechtigen zu Preisanderungen. Deshalb werden derartige Bauteile 
einwandfrei nur gesondert nach Beton je I mS, Schalung je 1m2 und Stahlbewehrung 
je 1 kg berechnet und vergeben. 

Sa u len au s E i sen bet 0 n sind in der Regel gekennzeichnet durch die 
vorzuschreibende Belastung (Tragfahigkeit) oder Querschnittsabmessung und Hohe. 
Es empfiehlt sich, die Preisbildung nach Stiick oder Hohenmeter, im 
ersteren FaIle stets vom SaulenfuB bis Oberkante Zwischenkonstruktion bzw. 
zwischen den Oberkanten von Querkonstruktion, zu berechnen, wobei ein Ab
zug der in die Querkonstruktionen fallenden Saulenteile nicht berechtigt ist. 
Der Preis wird d urch Summierung der Preisanteile fiir Beton, 
Schalung und Stahlbewehrung auf 1 m! oder auf 1 Stiick Saule 
entfallend ge bildet. 

Decken werden gewohnIich je 1 m2 GrundriB£lache verrechnet. Es sollen 
nur solche Decken in eine Post zusammengefaBt werden, die hinsichtlich Kon
struktionsart, Spannweite sowie Nutz- und Auflast keine wesentlichen Ab
weichungen zeigen. 

Die GrundriB£Iache wird zumeist iiber tragende Mauern oder Saulen hinweg 
gemessen; die Ausbildung der Mauerroste zur VerschlieBung des Mauerwerks wird 
jedoch nicht gesondert vergiitet, falls das durch sie verdrangte Mauerwerk nicht 
abgezogen wird. Die Verrechnung von Decken im Lichten tragender Mauern wider
spricht der praktischen Ausfiihrung und ist deshalb sowie auch der verwickelten 
Preisberechnung halber nicht zu empfehlen. Kleinere Deckenoffnungen, bis zu 
etwa 2 m2 GrundriB£lache, werden - als Aquivalent fiir den infolge konstruktiver 
Vorkehrungen bedingten Mehraufwand an Material und Arbeit - in der Regel 
von dem iiber die Offnung hinweg gemessenen FlachenausmaBe nicht abgezogen. 
Gelangen Deckenoffnungen zum Abzug, was stets ausdriicklich festgelegt werden 
solI (z. B. Stiegenhausdecken, Podeste, Decken mit Oberlichten usw.), so ist dies 
bei der Preisbildung durch Reduktion des DeckenausmaBes zu beriicksichtigen. 

Wande aus Eisenbeton und Monierwande werden in der Regel je 
1 m2 Ansichtsflache ohne Abzug von Offnungen berechnet. Stets erfolgt die 
Preisbildung derart, daB fiir die auf die AusmaBeinheit entfallenden Mengen von 
Beton, Schalung und Stahlbewehrung die Kosten der Baustoffe und des Arbeits
aufwandes sowie der HiIfsmaterialkosten ermittelt und summiert werden. 
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Bauteile, wie Rahmen, Silo, BehaIter, einzelne Unterziige 
oder sonstige Spezialkonstruktionen, werden weder nach Langen-, 
Flachen- oder Raumeinheiten, sondern zweckmaBig nach Stiickzahl verrechnet, 
doch geschieht die Kostenermittlung fiir den ganzen Bauteil ebenfalls durch 
gesonderte Ermittlung der auf ibn entfallenden Anteile an AusmaBen und 
Kosten fiir Beton, Schalung und Stahlbewehrung. Der eigentlichen Kosten
berechnung hat sonach eine Massen- oder Mengenermittlung, die sich auf 
den Konstruktionsplan stiitzt, voranzugehen. 

Beispiel fnr den Gang erner Preisermittlung tnr elne Eisenbetonkonstruktion 1 ) 

Fabrikdeckeaus Eisenbeton gro./lerer Ausdehnung, ruhend auf Sa.ulen 
mit Einzelfundamenten, dimensioniert laut Abbildung 7 

Da die konstruktive Ausbildung der Decke fUr jeden Sa.ulentragbereich dieselbe 
ist, genugt zur Errechnung des Einheitspreises fUr 1 m2, das in der Skizze mittels 
Schraffierung abgegrenzte Saulenfeld heranzuziehen. 

II III II I I " I I Iii I I 1W7;,;W;:~~~~W~~ 
II III i ,I I 
II 1,1 I I II 

-Tr- --n--- ---TT'~fHmf" 

I II I I 

_~ __ .,I.', ,~ __ J ~-4~ 
II I I I I I -'-----I'-l;IJ1!---1 I 

I III II I II I I I I I I I I I I, GrundriJ3 I! III II I II 
II 1.1 II 1~~:4::~~~~4~~~1 
II '.M 1 I 'I5fJ lit ,5fJ I '50 1 {50 f.5fJ I I 

Quersohnitt 

Abb. 7. Fabriksdeoke aus Eisenbeton 

') Der ziffernmltJ3igen Auswertung Iiegen die Wiener Marktpreise ffir MateriaUen sowie die 
kollektivvertragliohen BauarbelterHlhne, um 15% vermehrt fUr soziale Abgaben, ffir Mitte 1930 zu
grunde. 
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1. Fundament. 
Erdaushub (siehe Abschnitt: Erd· und Felsarbeiten). 
Fundamentbeton je m3 : Stampfbeton im Mischungsverhaltnis von 120 kg 

Portlandzement auf 1 m3 loses Sandkiesgemenge (M. V. 1: 10) oder mit einer Wiirfel
druckfestigkeit von mindestens 45 kgjcm2 nach 28 Tagen, ohne Schalung, 

Material laut Tabelle I: 1,31 m3 Sandkiesgemenge .. it S 9,00 = S 11,79 
157 kg Portlandzement ... it " 9,20 = " 14,45 

-'-----
S 26,24 

Arbeitslohn laut Tabelle IV; 0,2 Vorarbeiterstunden .... it S 2,30 = S 0,46 
1,5 Hillsarbeiterstunden ... it " 1,48 =" 2,22 
2,5 Betoniererstunden ..... it " 1,80 =" 4,50 
0,3 Maschinistenstunden ... it " 1,80 =" 0,54 

-----
S 7,72 

Summe.. S 33,96 

ferner etwa 164 Liter Wasser und 0,5 kWh. 81-f"m/17I 

2. Saulenfu13 je Stuck: Stampfbeton mit ~ 
Schalung und Stahleinlagen. Mindestwurfel£estig- ~, 
keit 100 kgjcm2 nach 28 Tagen. 

tl~o 

. 1 Stuck Saulenfu13 enthalt laut Ab- Abb.7b.Saulen-
blldung 7, 7a und 7b querschnitt '""q2;--;75>4E;'----'~~*-'"..j 

0,75 X 0,75 X 0,20 ....................... = 0,11 m3 Beton ~ 
6,40 ml \S) 12 mm, d. i. 7,20 cm2 X 1,05 ... = 7,50 kg Rundstahl ~_~/,-"J",-{) __ ~ 

4 X 0,75 X 0,20 .......................... = 0,60 m2 Schalung 

Betonpreis bildung: Abb. 7a. Saulenfu13 

Materiallaut Tabelle I: 1,34 m3 Sandkiesgemenge .. it S 10,00 je S 13,40 
200 kg Portlandzement ... it 9,20 " " 18,40 

Arbeitslohn laut Tabelle X: 0,6 Vorarbeiterstunden.. .. it S 
5,0 Hillsarbeiterstunden. " it 
3,0 Betoniererstunden. . . .. it 
0,3 Maschinistenstunden. .. it 

2,30 je S 
1,48 
1,80 
1,80 

-----

1,38 
7,40 
5,40 
0,54 

S 31,80 

S 14,72 

Selbstkosten ffir 1 m3 Beton ..................................... S 46,52 
hierzu 132 Liter Wasser und 0,5 kWh. 

Preisbildung der Stahlbewehrung: 

Grundpreis je kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 0,38 
Zuschlag fUr Querschnittsauflage " kg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 0,01 
Zufuhr, Abladen und Lagern " kg ...................... " 0,03 

-----
Materialpreis loko Verwendungsstelle ............................... S 0,42 

Arbeitslohn fUr Schneiden, Biegen und Verlegen laut Tabelle XIII 
je kg: 0,04 Eisenbiegerstunden ............................. it S 1,80 S 0,07 

Gesamtkosten je kg Stahl ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 0,49 

Preisermittlung der Schalung (3. bis 4malige Verwendung angenommen) 
je 1 m2 abgewickelt gemessener Schalflache: 



240 W. Hoffmann: Kostenermittlung von Beton- und Eisenbetonarbeiten 

Materialaufwand laut Tabe11e VI: 0,02 m3 Schnittholz .. a S 90,00 = S 1,80 
0,05 kg NageL ...... a" 0,60 =., 0,03 
0,3 kg Draht ...... a" 0,60 = " 0,18 

Arbeitslohn laut Tabelle V: ...... 1,5 Zimmererstunden a 2,05 =" 3,07 

S 5,08 
Zusammenfassung der Selbstkosten: 

Beton O,II m3 ............... a S 46,52 = S 5,12 
Stahl 7,50 kg ............... " it" 0,49 =" 3,53 
Schalung 0,60m2 " ... ' .... , .. a" 5,08 =" 3,05 

Selbstkosten fur I Stuck SaulenfuB................ S II,70 

3. Saulen aus Eisenbeton je I m l (laufendes Meter), berechnet fUr die Belastung 
durch die Deckenkonstruktion, gemessen vom SaulenfuB bis Deckenoberkante (Abb. 7b). 

3 m 1 Saule enthalten: 
0,40 X 0,40 X 3,0 .......................... = 0,48 m3 Beton 
8 0 14 = 12,?2 cm2 X 1,05 X 4,0 m CUbergriff) = 52 kg Stahl 
4 X 0,40 X 3,0 ............................. = 4,80 m2 Schalung 

Beton je 1m3 : 

M t . I ItT b 11 VIII. { 1,21 m3 Sandkiesgemenge a S 12,0 = S 14,50 
a ena au a e e . 270 kg Portlandzement a " 9,2 =" 24,80 ... S 39,30 

Arbeitslohn laut Tabe11e X: 0,6 Vorarbeiterstunden a S 2,30= S 1,38 
4,5 Hilfsarbeiterstunden a" 1,48 = " 6,65 
3,5 Betoniererstunden a 1,80 =" 6,30 
0,3 Maschinistenstunden a" 1,80 =" 0,54 ... S 14,87 

Hierzu 10% der Lohnsumme fiir Hochforderung ... S 1,50 

Gesamtkosten S 55,67 
ferner: 124 Liter Wasser und I kWh. 

Rundstahl je I kg. 
Materialpreis loko Verwendungsste11e wie bei Post 2 ......... S 0,42 
Arbeitslohn laut Tabe11e XIII: 0,05 Eisenbiegerstunden as 1,80 " 0,09 

Zusammen ... S 0,51 
Schalung je 1m2 (bei z. B. 3maliger Wiederverwendung): 
Material laut Tabe11e XI: 0,03 m3 Schnittholz .... a S 90,0 = S 2,70 

0,01 m3 Rundholz ..... a ,,60,0 =" 0,60 
0,15 kg Drahtstifte .... a" 0,60 =" 0,09 
0,30 kg Draht ......... il,,, 0,60 =" 0,18 

Arbeitslohn laut Tabe11e X: 2,0 Zimmermannstunden a" 2,05 =" 4,10 

Abb. 7 c. Deckenquerschnitt 

trager) und Unterzuge 
(Abb. 7cund 7d). 

a*p 
J¢zzl1Jim 

Summe .... S 7,67 

Zusammenfassung der Einzelkosten je 
I m l Saule: 
Beton 0,16 m3 •••••••• a S 55,67 = S 8,90 
Stahl 18 kg ........... a " 0,51 =" 9,20 
Schalung 1,6 m2 ....... a " 7,67 =" 12,25 

Selbstkosten fUr 1 m l Saule .... S 30,35 
.Jh,,1lj-'1ll 

Abb. 7·d. Unterzug 4. Decke aus Eisenbeton je 1 m!, 
einschlieBlich tragender Rippen (Sekundar

(Haupttrager), berechnet fur eine Nutzlast von 500 kgjm2 
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a) Mengenauszug: Die Bereehnung der Mengenanteile fiir 1 ma Deeke wird fiir 
das dureh 8ehraffierun~ abgegrenzte Deekenfeld 5,0 X 6,0 = 30 mS angestellt . 

.AusmaBe 
Bezeiehnung Bereehnung Beton (B) I 8tahl (E) !8ehalung (8) 

mS ! kg ! ma 

Platte B 0,08 X 30 2,4 
(8+3) ml, 06 mm= E 3,11 X 1,05x30 98 

=3,11 ema 8 30 

Rippen B 0,20xO,32x20 1,28 
5014mm=7,7 ema E 7,7x 1,05x20 162 

8 2xO,32x20 12,80 

Unterzug B { 0,40 X 0,52 X 5,60 1,16 
0,15 X 0,45 X 0,40 0,027 

3022 +3024= E 24,96 X 1,05 X 6,0 157 

=24,96 ems S { 2 X 0,52 X 5,60 5,80 
0,15 X 0,45 X 2 0,14 

Fiir Versehnitt etwa 10% 41 

8umme fiir 30 ma 4,867 458 48,74 

Fiir 1 ma Deeke 0,162 15,3 1,60 

Preisbildungfiir 1 ma Deeke: O,162ms Beton + 15,3kg 8tahl + l,60m2 8ehalung. 
Hierbei wird vorher ermittelt: 

a) Beton je 1 mS : 

Materiallaut Tabelle VIII: 1, 21m3 8andkiesgemengea 8 12,00=8 14,50 
270 kg Portlandzement a ,,9,20= .. 24,80 839,30 

ferner 184 Liter Wasser und 1 kWh. 
Lohnanteillaut Tab. X (Mittelwert): 0,5 Vorarbeiterstunden as 2,30=8 1,15 

4,0 Hilfsarbeiterstunden a" 1,48= .. 5,90 
3,0 Betoniererstunden a" 1,80=.. 5,40· 
0,3 Masehinistenstunden a.. 1,80=.. 0,54 8 12,99 

Hierzu 10% der Lohnsumme fiir Hoehziehen 8 1,30 

Gesamtkosten . . . . 8 53,60 

b) 8tahlbewehrung: Materialpreis loko Verwendungsstelle je 1 kg zuziiglieh 
Lohnanteil: 0,05 Eisenbiegerstunden je 1 kg wie bei 2. zusammen ........... 8 0,51 

e) 8ehalung: Materiallaut Tabelle XI (3- bis 4malige Wiederverwendung an
genommen!) 

0,020 mS 8ehnittholz ... a 890,00= S 1,80 
0,020 m3 Rundholz .... a" 60,00=" 1,20 
0,10 kg Drahtstifte ... a.. 0,60= .. 0,06 
0,05 kg Draht ....... a.. 0,60=" 0,03 8 3,09 

Lohnanteillaut Tabelle X: 1,2 Zimmererstunden .. a 8 2,05= 8 2,46 

Zusammen .... S 5,55 
Bauratgeber, 9. Auf I. 16 
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Zusammenfassung der Einzelkosten je m2 Decke: 
Beton 0,162 mS ••••••••• a S 53,60= S 8,68 
St ahl 15,3 kg ........... a" 0,51 =" 7,80 
Schalung 1,60 m2 ••••••• a" 5,55=" 8,88 

Selbstkosten fiir 1m2 Decke=S25,36 
In allen ziffernma.Bigen Preisen dieses Beispieles sind noch nicht ent

halten die Kosten des Energiebedarfes, des Wassers, deren Installation 
Bowie die Kosten etwaiger Geriistungen (mit Ausnahme der Unter
stellungs- [Stiitzungs-] Geriiste), endlich der Anteil an den allgemcinen 
Unkosten (Bauregie, Zentralregie und Gewinn). 

D. Decken aus Eisenbeton 
Ihre Vorzuge bei nicht zu groBer Belastung und maBiger Spannweite sind: 

Dauerhaftigkeit, Feuerbestandigkeit, konstruktive Uberlegenheit (Mauerver
schlieBung). Bei einer groBen Zahl dieser Deckensysteme trachtet man auch, eine 
Verkiirzung der Bauzeit und eine Verringerung der Baukosten zu erzielen. 

Von wesentlicher Bedeutung fiir die Eignung einer Deckenkonstruktion £iir 
Wohnhauszwecke ist die GroBe des Eigengewichtes und der Konstruktionshohe, 
Schalldichte und Verlegungsmoglichkeit von Gas- und Lichtleitungen. Die ebene 
Untersicht wird entweder nach Vollendung der Decke mittels Stukkaturung auf 
Berohrung oder anderen Putztragern oder durch eine nur fein zu verputzende 
Deckunterplatte aus Beton (harte Untersicht) hergestellt. 

Besprechung einzelner typischen Deckenarten 1) 
Die Ast-Mollin-Decke 

Dieselbe ist eine Rippenplattendecke (Abb. 8). Zwischen KanthOlzern 10 X 10cm 
werden Blechschablonen aufgelegt, die die Schalung der Plattenunterseite sowie _ der 
Rippenseitenwande bilden; die KanthOlzer sind gleichzeitig die Schalung fiir den Rippen
boden und werden durch Unterstellungsh6lzer in normaler Weise gestiitzt. Die Blech
schablonen bestehen aus 1,0 bis 1,5 mm starkem Eisenblech und erhalten entweder 

Abb. 8. Ast-'Mollln-Decke 

Falze, mit denen sie sich auf die Kanth6lzer aufsetzen, oder werden durch Stiitzeisen 
getragen. Dieses System vereinfacht die Schalung und schematisiert teilweise die Her
stellung; die ebene Untersicht wird nach Ausgeriistung der Decke durch Stukkaturung 
auf gew6hnlich doppelter Berohrung, seltener auf Rabitzgeflecht hergestellt, weshalb 

.) Dber die vom Magistrate der Bundeshauptstadt Wien zugelassenen Decken (rund 40 an der 
Zahl) siehe "Bauordnung fiir "Vien", herausgegeben von der ZentraJvereinigung der Architekten 
Osterreichs. Selbstverlag. 1926. 
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Drahte zur Befestigung der Berohrung usw. schon bei der Deckenherstellung vorzu· 
sehen sind. 

Preisanalyse 1) fUr eine Wohnhausdecke System Ast·Mollin von 5,0 m Spann. 
weite, 250 kg/m2 Nutzlast und 50 kg/m2 standiger Last je 1 m2, ausschlieBlieh Stuk. 
katurung. 

0,10 
28 

Material: 
bis 0,12 m3 

,,30 kg 

Hilfsmaterial: 
0,025 bis 0,03 m3 Schnittholz 
0,015 " 0,03" Rundholz 

7 " 8 " 
0,2 " 

Stukkaturung, 

Eisenbetonsand 
Portlandzement 
Rundstahl 
Bindedraht (auch fUr 

bzw. bei mindestens 10maliger Ver· 
wen dung 

0,9 Zimmererstunden 
0,5 Hilfsarbeiterstunden 
0,5 Eisenbiegerstunden 
0,4 Betoniererstunden 

tjber die Herstellung der ebenen 

0,003 bis 0,004 rna Sehnittholz 
0,002 " 0,005" Rundholz 

ferner: 
0,05 kg Drahtstifte 
0,04" Draht 
1 bis 3 Stiick Blechsehablonen. 

Lohne: 
0,2 Geriisterstunden 
0,06 Vorarbeiterstunden 
0,03 Masehinistenstunden 

Untersieht siehe "Stukkaturarbeiten". 

Decken mit Hohlsteinen 
Auf einer normal unterstellten, ebenen, vollen oder nur gestreuten Sehalung werden 

Hohlsteine aus Beton oder Leiehtbeton, Zementholz, gebranntem Ton usw. derart 
troeken verlegt oder auch gemauert, daB sie mit ihren Seitenwanden den Raum fiir 
die zu betonierenden Tragrippen begrenzen, die sodann dureh Aufbetonierung einer 
Tragplatte iiber den Hohlsteinen zu einer Rippenplattendeeke verbunden werden; 
vielfaeh wird der obere Teil der Hohlsteine als Druekgurt herangezogen; manehmal 
tragt die obere Steinwandung allein, in welehem Falle von der Plattenaufbetonierung 
abgesehen wird: 

a) Die Kabe·Eisenbetondeeke (Abb. 9) 
Die Deekensteine werden aus Kabe·Material masehinell erzeugt, sind feuersieher, 

schalldampfend und warmeisolierend. Die fertige Decke ohne Belag entsprieht in der 
Warmehaltung einer 45 em.Ziegelmauer. 
Die Verlegung der Steine erfolgt troeken auf 
Sehalung, wobei nur die Stege untersehalt 
werden. N aeh Einlegen der Eisen werden 
die entstehenden Hohlsehlitze ausbetoniert 
und eine obere Platte hergestellt. Einfache 
Montage, ebene Untersieht mit einfaeher, 
auf das Kabe genagelter Stukkaturung oder 
Rabitzputz. 2 Typensteine : 18em und 24cm 
hoeh. 

Preisanalyse je 1 m2 Deeke mit 
5 m Spannweite, 200 kg/m2 Nutzlast und 
150 kg/ms .Auflast dureh Beschiittung und 
FuBboden. Abb. 9. Kabe·Eisenbetondecke 

0,079 m3 Beton, 7,08 kg Eisen, 8 Stiick Hohlsteine 18 em hoch. 

1) In samtlichen Analysen sind die Kosten von Oberlagen, DeckenverstlLrkungen fiir Scheide· 
wll,nde oder Unterziige nich t beriicksichtigt. 

16" 
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0,9 Zimmererstunden 
0,5 Gerlisterstunden 
0,4 Eisenbiegerstunden 
1,0 Betoniererstunden 

Lohne: 
0,5 Hilfsarbeiterstunden 
1,5 Maurerstunden 
0,3 Gerlisterstunden 

0,020 mS SChnittholZ} 
0,015" Rundholz 5mal zu verwenden 

b) Kreuzweise bewehrte Hohlziegeldecke, System S-T (Abb. 10) 
Sie stent eine kreuzweise bewehrte Platte mit quadratischen Filllkorpern (Hohl

ziegel) von 30 X 30 cm GrundriBflache dar. Zwischen den Hohlziegeln verbleiben 10 cm 
breite, in beiden Richtungen durchlaufende Streifen frei, in welche die Rundeisen nach 
dem statischen Erfordernis verlegt und einbetoniert werden. 

Abb. 10. HohlziegeJdecke, System S-T 

Die Hohlziegel werden in Starken von 10 bis 30 cm hergestellt. Nach Erfordernis 
kann die KonstruktionshOhe durch Aufbeton vergroBert werden. Bei gewohnlichen 
Wohnhausbauten genligt eine Deckenstarke von 10 cm. 

Die V orteile der kreuzweise bewehrten Hohlziegeldecken: GeringeKonstruktions
hOhe und hierdurch Ersparnisse an Gebaudehohe, Schall- und Warmeisolierfahigkeit, 
ebene Drauf- und Untersicht, einfacher, feiner Verputz der letzteren, besondere Eignung 
bei unzuverlassigem Baugrund, da durch fur besonders giinstiges, elastisches Verhalten 
bei ungleichmaBigen Setzungen Risse vermieden werden, einfache und billige Schalung, 
leichtes Verlegen von Leitungen und leichte Durchfiihrung von Aussparungen. 

Decken mit Hohlkijrpereinlagen 

Anstatt der massiven Hoblsteine werden auch Hohlkorper aus billigen Materialien, 
insbesondere Stroh- oder Rohrmatten, verwendet, die durch innere Holzrahmen u. dgl. 
versteift werden, so z. B. die Way Bsche Rohrzellendecke, die sich prismatischer Hohl
korper bedient, deren Wande aus Rohrgeweben bestehen, welche auf einer Schalung 
in Abstanden verlegt werden, die der Stegdicke der zu stampfenden Rippenplatten
decke entsprechen. Die Untersicht der Decke, bestehend aus der unteren Wandung 
der Rohrzelle und der Betonrippe, wird wie jede andere berohrte Decke verputzt. 

Eisenbetonhohldecke, System Hoffmann (Abb. 11). 
Sie ist eine Decke mit harter Untersicht und verwendet Hohlkorper von meist 

eiformigem Querschnitt, bestehend aus einem schraubenformig gewundenen Draht 
(is) 4,5 bis 5 mm), liber den Rohrmatten oder Dachpappe u. dgl. derart gewunden 
werden, daB der untere Teil der Drahtspirale frei bleibt. Durch Anordnung von Ein
kerbungen bzw. Nasen an dem unteren Teil des Drahtgerlistes wird die richtige und 
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unverriickbare Lage der Schalverkleidung der Schablone gesichert. Auf ebener Schalung 
wird eine diinne (2 bis 2,5 cm) Betonplatte aufgebracht, in die die Hohlkorper mit dem 
unteren (freien) Drahtteil ein· 
gedriickt werden. Zwischen den 
Hohlzellenstrangen, die von ein
ander durch maanderformige 
Biigel distanziert sind, werden 
die Tragrippen, dazwischen die 
gewolbartige, unbewehrte Beton
platte betoniert. 

Untere und obere Plattesowie 
die Rippen werden stets in einem 
Zuge streifenweise hergestellt. Die 

Abb. 11. Eisenbetonhohldecke, System Hoffmann 

harte Untersicht wird mit Zementmortel fein verputzt. Einfache Schalung, billige 
Hohlkorper, ebene Untersicht und geringe Konstruktionshohe. 

Preis analyse fiir eine Wohnhausdecke mit 5,0 m Spannweite, 200 kgjm2 Nutzlast 
und 120 kgjm2 Auflast je 1 m2, ausschlie13lich Deckenputz. 

Material: 
25 kg Zement 
0,12 ma Sand- und Kies-

5,0 kg 
2,8 m' 

gemenge 
Rundstahl 
Hohlkorper 

Lohne: 
0,8 Zimmererstunden 
0,2 Geriisterstunden 
0,2 bis 0,3 Eisenbiegerstunden 
0,4 Betoniererstunden 
0,4 Handlangerstunden 
0,03 Maschinistenstunden 
0,05 Vorarbeiterstunden 

Hilfsmaterial: 
0,045 m3 Schnittholz 
0,020-" Rundholz 
0,05 kg Nagel 
0,04" Draht 
hiervon ein Viertel bei 

5maliger Verwendung 

Decken mit transportablen Eisenbetontriigern 

a) Die Isteg-Decke (Abb. 12a und b). 
Abgebundene Eisenbetonwerkstiicke (A) werden ohne Unterstiitzung in Abstanden 

von 33 % cm auf Mauern oder Unterziige verlegt. Die maschinell erzeugten Rost· 

.. 
"-O"'--__ /--L 

-I 
Abb. 12 a. Isteg-Decke (Querschnitt) 

abschlu13platten (B) bilden gleichzeitig die seitliche Schalung fiir den Rostbeton F. Die 
unbewehrten Druckplatten E werden auf Schalblechen D, die auf Drahtbiigeln 0 ruhen, 
betoniert; die ebene Untersicht G wird durch Anhangen von Doppelrohrgewebe an 
das lange Ende des Drahthakens 0 gebildet. Bei gro13en Lichtweiten werden die Quer
rippen durch eingehangte Rostabschlu13platten hergestellt. 

ql2 
Preis analyse fur 5,0 m Lichtweite, 200 kgjm2 Nutzlast. Feldmoment = 12; 

Fu13boden: 8 cm Aufschiittung, Blindboden und Brettel. 
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Die Angaben beziehen sich auf das MaB von AuBenkante bis AuBenkante 
Gebaude. 

Profil 23 
Konstruktionshohe (reine Decke) ............•.............. 23 cm 
Eigengewicht je 1 mS (reine Decke). .. ... . ....... . .......... 172 kg 
Betonkubatur je 1 mS 1 (reine Decke) .... .. .... . .. . .. . .... . 0,0751 m3 

Baustoffbedarf je 1 mS reine Decke, einschlieBlich 10% Verlust, 
Kiessand . . ........... .. . . .. . .............. .. .... . .... . . 

Reine Decke, einschlieBlich 3 % Verlust, Zement ....... . .. . . . 
Rundstahl, einschlieBlich Haken, Bugel und 5% Verschnitt .. . 
FUr Mauerrostanker (5 cm 2) und Zwolferwandabfangungen: 

0,10 m3 

23 kg 
7,30 kg 

Rundstahl, einschlieBlich Haken, Bugel und Verschnitt . . . . . . . 2,00 kg 
Schalung: 

Profil 27 
27 cm 
179 kg 

0,0784 m3 

0,11 m3 

24 kg 
6,09 kg 

2,00 kg 

t 
a) Holzbedarf fUr Roste, 

.A.bb. 12 b. 

Zwolferwandabfangungen, 
Mittelunterstellung, Stiegen
podeste bei 5maliger Ver
wendung 0,0015 m3. 

b) LeihgebUhr fUr Formen, 
Bleche, Drahthaken und son
stige Vorrichtungen zur Her
stellung der Isteg-Decke, ein
schlieBlich Lizenz, je 1 ma 
S 1,52. 

Arbeitsaufwand in 
Stunden je 1 mS GeschoB
flache: 

Stegerzeugung: 0,171 Betoniererstunden. 
RostabschluBplatten: 0,062 Hilfsarbeiterstunden. 
Verlegen und Einblechen: 0,349 Hilfsarbeiterstunden. 
Stegaufziehen: 0,0394 Maschinistenstunden. 
Holzarbeit fUr Rostschalung, Zwolferwandabfangungen, Stiegenpodeste, Unter-

stellung und Entfernen des Holzes: 0,0853 Zimmererstunden. 
Ausblechen: 0,0556 Hilfsarbeiterstunden. 
Eisenbiegen: Isteg-Stege 0,0233 Eisenbiegerstunden. 
Mauerrostanker, Zwolferwandabfangungen, Stiegenpodeste 0,11 Eisenbiegerstunden. 
Herstellung der ebenen Untersicht, siehe Stukkaturungen. 
b) Die Eisenbetontragerdecke System "Rapid" (Abb. 3). 

A 
I 

Jcnnt"/tA 8 J 

I 
! 
I 

B 

CI b 
.A.bb. 13. Rapiddecke 

Sie besteht am I-formigen, transportablen Eisenbetontragernvon 14 bis 20 cm 
Hohe und 12 cm Flanschenbreite, die Mann an Mann verlegt werden und deren Flanschen 
beirn Aneinanderschieben der Trager genau ineinander greifen (Abb. 13) und hierdurch 
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eine geschlossene Decke mit ebener Drauf- und Untersicht bilden. Die Stege der Balken 
erhalten Aussparungen. Die Untersicht wird mit Zementmortel verputzt. Volliger 
Wegfall der Schalung und Geriistung an der Baustelle. Die Decke kann im allgemeinen 
komplett an die Baustelle geliefert werden und ist nach dem Verlegen sofort begeh
und belastbar. Besonders geringe Konstruktionshohe. 

Betonherstellung auf maschinellem Wege 
Von Ingenieur Karl Fischer, Direktor der Wayss & Freytag A. G. und Meinong, 

G. m. b .. H., Teplitz-SchOnau 

1. Das Betonspritzverfahren 
Zur Erzielung eines moglichst dichten Betons wird der Beton unter Druck 

aufgetragen. 

Vorziige gegeniiber dem auf normale Weise hergestellten Beton: 

l. GroBere Zug- und Druckfestigkeit bzw. Elastizitat, 
2. groBe Dichte, daher bis zu hohem Grade wasserundurchlassig, 
3. Vermehrung der Adhasion an der Unterlage und an den verlegten Stahl-

einlagen. 
4. Wegen 2.: hoher Widerstand gegen chemische Einfliisse. 

Nachteile: 
l. VerhiiltnismaBig hohe Kosten, da Massenerzeugung nicht moglich und 

Materialverlust bedeutend, 
2. Erfordernis besonders geschulter, daher teurer Arbeitskrafte, 
3. bedeutende Kosten der Maschinenanlage. 

Ausfiihrungsmethoden 
a) Nach dem Kraftbauverfahren (NaBverfahren) 

Der fertig zubereitete Mortel (also einschlieBlich Wasserzusatz) wird in einen Be
halter eingebracht, der oben auch offen sein kann und in seinem am besten trichter
formig gestalteten Boden eine Offnung besitzt, die in eine kleine Kammer - eine Er
weiterung der Druckluftleitung - fiihrt. Die in die Kammer einstromende Druckluft 
reiBt den zahfliissigen Mortel mit und bringt ihn durch den Masseschlauch an die Diise, 
von wo er an die Verwendungsstelle geschleudert wird. 

Druckbedarf 4 bis 4,5 at, Luftbedarf 1 bis 6 rna/St., je nach GroBe der Anlage. 
Dieses Verfahren findet heute nur mehr wenig Anwendung. 

b) Mittels Zementkanone (Cementgun- Verfahren) 
Die Mortelzuschlagstoffe (Zement oder Kalk, Sand) werden ohne Wasserzusatz 

von Hand aus oder mittels Mischmaschine gemischt, trocken in die Zementkanone 
eingebracht und von hier aus mittels Druckluft durch den Masseschlauch getrieben, 
wobei das Material im Luftstrom schwimmt und nicht durch den Schlauch gepreBt 
wird. Am Ende des Masseschlauches sitzt eine Diise, und hier erst wird dem durch
stromenden, trockenen Zement-Sand-Gemenge Wasser zugesetzt, das in einer besonderen 
Leitung zur Diise gefiihrt wird unter annahernd gleichem Druck wie im Masseschlauch. 
Der nunmehr fliissige Mortell) wird von der Diise aus an die Verwendungsstelle ge
schleudert, bindet dort ab und gibt den "Torkret"-Beton. 

1) Durch Beimischung von Mikro-Asbest erhaIt der Mortel eine fUr das reibungslosere Durchflie13en 
des Masseschlauches geeignetere Konsistenz. 
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V orteile dieses Verfahrens: 
1. Kontinuierlicher Betrieb, daher groBe Leistungsfahigkeit, geringe Betriebs

storungen, 
2. groBe Bewegungsfreiheit des Diisenfiihrers, da das Material von der Zement

kanone aus bis 150 m horizontal und bis 50 m in die Rohe mittels des Masseschlauches 
befordert werden kann; es empfiehlt sich aber, um an Luftverbrauch und Druck
bedarf zu sparen, die Rohenforderung nicht iiber 5 bis 10 m zu treiben. 

Nachteile: 
1. Das Verfahren erfordert gut eingearbeitete und erfahrene Bedienungs

mannschaft, besonders des Bedienungsmannes der Zementkanone und des Diisen
fUhrers (Torkretierers); von der Geschicklichkeit des letzteren, dem die Regelung 
des Wasserzusatzes obliegt, hangt die Giite des Torkretbetons ab; 

2. bedeutende Kosten der maschinellen Anlage. 

Maschinelle Einrichtung 
Sie wird in verschiedenen GroBen von der Torkret-Gesellschaft, Berlin, geliefert. 

Sie umfaBt: 

a) Schnltt 
Abb. 1. Zementkanone 

b) Grundrill 

zu liegen kommt, in den anschlieBenden Masseschlauch getrieben. Inzwischen wird 
wieder e2 mit Hebel von auBen geschlossen, Kammer a vom Luftuberdruck" befreit, 
wodurch sich das Ventil e1 Mfnet und neues Material in die Kammer a falIt. 
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2. Luftschlauch bzw. Druckluftleitung von der Kompressoranlage zur Zement
kanone. Bei groBem Feuchtigkeitsgehalt der Luft empfiehlt es sich, in die Luftleitung 
einen 

3. Wasserabscheider einzubauen. 
4. Masseschlauch von Zementkanone zur 

Spritzdiise. r-'II--I-"'-1"-1-Wasserzl//{;!Jr 

5. Spritzdllse mit DruckwasseranschluB 
(Abb. 2). 

6. Wasserschlauch. II"""",,-_~I 
~Massescl!/al/c/l 

7. Kraftquelle und Kompressoranlage. 
Abb. 2. Spritzdiise 

Maschinentypen 

Type I B (Baby) IN (normal)IS (Spezial)I G (GroB) I 

Nr 00 I 0 1 I 2 3 I 4 5 I 6 
Anmerkung 

Masseschlauch, Durch-
messer in mm ........ 19 25 32 35 57 63 76 lO2 

Luftbedarf in mS/Min ... 1,7 3,5 5 6,5 12 14 22 33 
Druckbedarf in at ...... 2% 3% 2% 3% 1% 2% 1 2 
PS fUr den Kompressor 12 25 35 45 60 70 70 120 1) ') Je nach Fiirder-
Leistung in mS/St. lose weite 

Masse ................ 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 5,0 6,5 lO2) 2) Bei kontinuier-

Maximale Korngr6Be des lichem Betrieb 

Sandmaterials in mm 3 5 8 lO 20 25 30 40 
ohnejede Starung 

Kosten einer Anlage, umfassend: 5 m Luftschlauch, eine Zementkanone, 
10 m Masseschlauch, 10 m Wasserschlauch, Spritzdllsen usw. Normaltype rund S 8500,00. 

Kostenermittlung von Spritzbeton 
Hierbei ist zu beachten: 
1. Der zu verwendende Sand soIl an der Baustelle noch einmal durchgereitert 

werden, da zu groBe Sandkorner, Holzspane, Drahtabfalle (von den Zementsacken), 
Nagel usw. sofort Betriebstorungen zur Folge haben. 

2. Beim Aufbringen des Mortels unter Druck prallt besonders beim ersten 
Antrag ein Teil der Sandkorner zuruck. Dieser Verlust betragt 

beim Antrag auf horizontale Flachen nach abwarts ... 15 % ) 
" " "vertikale W andflachen ............. 40 % im Mittel 
" " "horizontale Flachen nach aufwarts .. 60 % 40 %. 

Dieser Abprall enthalt nur ganz geringe Mengen von Zement (nicht ganz 3 %) 
und kann daher wieder fUr die Torkretierung verwendet werden. Dadurch findet 
eine Ubersattigung des Torkretbetons mit Zement statt; bei Festsetzung des ver
langten Mischungsverhaltnisses muE dieser Umstand berucksichtigt werden. 

3. Die Einstampfung betragt 30 bis 35%. 
4. Fur Bedienung der Anlage konnen 8 bis 9 Mann gerechnet werden, und zwar: 

1 Mann zur Bedienung der Zementkanone, 
2 "" " "Duse (abwechselnd bei kontinuierlichem Betrieb), 
2 " zum Mischen, 
2 " "Zutransport und fUllen der Zementkanone, 

1 bis 2 " fUr Beihilfen, wie Sand zusammenkehren, Holzgeruste aufstellen 
bei hoheren Wanden, usw. 
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5. Sandbedarf. Fiir 1 mS fertigen Torkretbeton sind unter Beriieksiehtigung 
von Abprall und Einstampfung an Torkretsand erforderlich: 

fiir Antrag nach abwarts ................ 1,5 mS 

" " "aufwarts ............... 2,0 " 
" " an Wande ................... 1,8 " 

6. Zementbedarf. Um Torkretbeton von einem bestimmten Misehungs
verhaltnis zu erhalten, sind naehfolgende Zementmengen auf 1 m3 loses Material 
erforderlieh. Spezifisehes Gewieht des Zementes 1400 kg je m3• 

Mischungsverhiiltnis /1: 3 I 1: 4 I 1: 5 I 1: 6 11: 8 

Zernentbedarf auf 1 rnB fertigen Beton in kg bei 
30% Einstarnpfung.............................. 6lO 460 365 305 230 

Zernentbedarf auf 1 rn3 loses Gernenge in kg: 
a) Antrag nach abwarts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 315 250 2lO 160 
b)" "aufwarts .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 220 175 
c) " an Wande............................ 340 260 200 170 

Da eine gewisse Zementmenge erforderlieh ist, um ein Anhaften der Sand
korner an der Unterlage zu gewahrleisten, so ist eine magerere Mischung, ala oben 
angegeben, nieht zu empfehlen. AuBerdem soIl der erste Antrag von rund 5 mm 
Starke stets 1: 3 gemischt sein. 

7. Der Torkretbeton wird schichtenweise aufgetragen. Eine Schiehte ist 
5 bis 10 mm stark. Vor dem Auf trag der zweiten und folgenden Sehiehten mull 
die darunterliegende gut angezogen haben. 

8. Vor Antrag der Torkretsehiehte mull die Auftragflaehe, eventuell mit 
Sandstrahlgeblase, griindlich gereinigt und dann genaBt werden. 

9. Kostenbereehnung fiir eine 3 em starke Torkretsehiehte, Misehungs
verhiiltnis 1 :4, bei groBen, glatten Flachen, so daB kontinuierlicher Betrieb ge
wahrleistet erscheint; Auf trag auf Wandflaehen. 

a) Reinigen je m2 Auftrag£lache mit Sandstrahlgeblase und 
Druckwasser: 
15 1 scharfkorniger Sand a S 10,00/1000 1. . . . . . . . . . . . . . S 0,15 
0,10 Spez. Arb.-Stunden a S 1,80 ................... . 
0,20 Hilfsarb.-Stunden a 1,20 ....................... . 
Betriebsstoff fiir 0,8 PS-Stunden etwa ............... . 
Maschinenamortisation, Reparaturen usw .............. . 

b) Torkretierung: 

" 0,18 
" 0,24 
" 0,16 
" 0,25 

541 Sand a S 10,00/1000 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 0,54 
14 kg Zement fiir 1:4 und 3 em Starke und 
1 kg Zement fiir ersten Antrag als Zuschlag geben: 

15 kg Zement a S 8,00 fiir 100 kg ................... ,,1,20 
0,35 Spez. Arb.-Stunden a S 1,80 ... . . . . . . . . . . .. . . . . . ,,0,63 
0,50 Hand!. Arb.-Stunden a S 1,20 .................. ,,0,60 
Betriebsstoff fiir 3,5 PS-Stunden ..................... ,,0,70 

} 0,98 S/m' 

4,67 S/m2 

Masehinenamortisation .... .. . .. ....... ... ........ .... ,,1,00 
____ ~~~-2 __ ~~~ 

Zusammen . . . . . . 5,65 S/m2 
Hierzu Masehinenaufstellung, Bauregien, Generalunkosten, Unternehmergewinn, 

je nach Verhaltnissen. 
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2. Pref3betonverfahren 
Der fertig zubereitete, fliissige Mortel wird in einen Kessel, den Zementinjektor, 

eingebracht und hier durch ein Riihrwerk vor Entmischung bewahrt. An den Injektor 
ist oben eine Druckluftleitung angeschlossen, wodurch er unter Druck von 2 bis 6 
und mehr at (je nach Bedarf) gesetzt werden kann. Am tiefsten Punkt des Kessels 
schlieBt, durch einen Hahn absperrbar, die Mortelleitung an. Wird der gemllte Kessel 
unter Druck gesetzt und der Hahn der Mortelleitung geoffnet, so wird der Kesselinhalt 
(fliissige Zementmortel) durch den Masseschlauch an die Verwendungsstelle gepreBt. 

Lange des Mortelschlauches 4 bis 6 m. 
Zementinjektoren (Torkret-Gesellschaft m. b. H., Berlin) Type 1 mit einem Kessel

inhalt von 701, Type 2 mit einem solchen von 2001 und Type 3 ais kontinuierlich 
wirkender Injektor. 

Anwendungsgebiet 
1. Ausbetonierung von Hohlraumen und Spalten in altern Mauerwerk oder unter 

Fundamenten. Hierdurch Erneuerung von Bruchstein- oder Ziegelmauerwerk, dessen 
Fugenmortel verwittert und ausgewaschen ist_ 

2. Hinterpressen des Auskleidungsmauerwerkes beim Stollen- und Tunnelbau 
und gieichzeitig Ausfiillung der im Gebirge vorhandenen Spalten und Hohlraume. 

3. Einpressen von Zementmilch in minder standfahigen Boden zur Erhohung 
der Tragfahigkeit. 

4. Einpressen von Zementmortel in Schotterboden oder Steinmoranen zur Ab
dichtung derselben unter Wehren, Schleusen usw. 

5. Herstellung von PreBbetonpfahlen 1). Stahlrohre von 30 bis 35 cm lichtem 
Innendurchmesser werden bis in den tragfahigen Boden abgeteuft, mit Beton gefiillt, 
dann am oberen Ende luftdicht abgeschlossen. Dann wird Druckluft mit 2 bis 4 at 
tiberdruck in das leere Kopfende eingelassen, wodurch einerseits der Beton in das Erd
reich eingepreBt, anderseits das eiserne Rohr gehoben wird. 

Vorteile dieser PreBbetonpfahle sind: 
1. GroBe Tragfahigkeit (30 bis 45 t), 
2. Herstellung ohne Verwendung einer Ramme, also ohne Erschiitterung, 
3. da die Rohre aus Schiissen von 1 bis 2 m Lange zusammengesetzt werden, ist 

die Herstellung auch in niedrigen Raumen miiglich. 
Nachteil: VerhaltnismaBig hoher Preis im Vergleich mit anderen Eisenbeton

pfahlen. 

Kostenermittlung 
. Dieselbe ist vor allem von den ortlichen Verhaltnissen abhangig, und konnen 

nur ganz angenahert Preise angegeben werden. 
1 m3 eingepreBter Mortel einschlieBlich Material kommt auf rund S 150,00 

bis S 250,00. 
1 Lfm PreBbetonpfahl stellt sich auf rund S 35,00 

S. Riittelbeton 
Diinne Wande und schmale Trager, komplizierte Konstruktionen in Eisenbeton 

konnen oft nur schwer oder gar nicht gestampft werden, besonders wenn sie auch noch 
stark armiert sind. 1st dann besonders hochwertiger Beton erforderlich, so empfiehlt 
es sich, denselben wahrend des Einbringens in die Schalung durch Klopfen der Schalung 
mittels pneumatischer Hammer einzuriitteln. Zur Verwendung kommen nur Hammer 
von 2 bis 3 kg Gewicht. 

Riittelbeton zeichnet sich durch groBe Dichte und Festigkeit aus, wenn er auch 
die GiUe des Torkretbetons nicht ganz erreicht. 

1) Siehe auch den nltchsten Abschnitt: Betonpfahlgrlindungen S. 252. 
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Die Schalung muB besonders fest und dicht sein, damit dieselbe durch das Rutteln 
nicht Schaden leidet und die Zementbriihe des dunnflussigen Betons nicht ausrinnt. 

Kosten. Rund 4 Handlangerstunden je 1 m3 Beton mehr als fiir gew6hnlichen 
Beton, auBerdem die Kosten der Druckluftanlage zum Betriebe der pneumatischen 
Hammer. 

Betonpfahlgriindungen 
Von Baudirektor Ing. Richard Kafka, Wien 
1. Anwendungsgebiet der Betonpfahle 

Betonpfahle werden angewendet, wenn die AusfUhrung einer gewohnlichen 
Griindung - offene Griindung - (Ausschachten bis auf eine geniigend tragfahige 
Schichte und Ausbetonieren der Griindungsgruben) infolge der besonderen 6rtlichen 
Verhaltnisse zu teuer ware, andere kiinstliche Griindungsarten, wie Brunnen-, Senk
kastengriindung usw., nicht in Betracht kommen und auch Holzpfahle, etwa wegen 
des wechselnden Wasserstandes, nicht angewendet werden konnen. 

2. Kosten einer Betonpfahlgriindungl) und Vergleich mit den Kosten 
einer offenen Griindung 

Bei der off e n e n Gr ii n dung kommen im allgemeinen folgende Arbeitsgattungen 
III Betracht: 

a) Aushub bis zu der als geniigend tragfahig erkannten Schichte, 
b) Verfiihren des Aushubmaterials, 
c) Stampfbeton, etwa 1: 10 (bei groBeren Griindungstiefen kommt infolge 

des Absetzens des Betons auch die ein- oder beiderseitige Schalung hierzu), 
d) Wiederanschiitten neben den nicht in voller Aushubbreite betonierten 

Griindungskorpern. 
Fiir die Pfahlgriindung sind folgende Arbeiten zu leisten: 
a) Aushub fiir den iiber den Pfahlkopfen auszufUhrenden, druckverteilenden 

Betonrost (bei Stampfbeton in der Regel etwa 1 m hoch, bei Anwendung von 
Eisenbeton etwa 50 em hoch). Dort, wo die tiefste Sohle des Gebaudes (Keller) 
oberhalb des Gelandes liegt oder bei reinen Pfeiler- odeI' Mauerwerksgriindungen 
(ohne Zusammenhang mit einem Gebaude) kann der Aushub entfallen. Die 
Pfahle werden dann unmittelbar vom Gelande - erforderlichenfalls nach Abhub 
des Humus - abgesenkt. Dann entfallt auch die unter b) angefiihrte Leistung. 

b) Verfiihrung des Aushubmaterials, 
c) Druckverteilender Rost, in der Regel aus Stampfbeton 1: 10 bis 1: 8, seltener 

aus Eisenbeton. 
Die durchschnittlichen Kosten eines Betonpfahles konnen fiir eine iiberschlagige 

Preisermittlung fiir eine Tonne Belastung etwa mit S 2,50 bis S 5,00 angenommen 
werden, wobei die untere Grenze fUr ausgedehnte Pfahlgriindungen (etwa von 
500 Pfahlen aufwarts), die obere Grenze fiir kleinere Pfahlgriindungen gilt. Eine 
gewisse untere Kostengrenze kann niemals unterschritten werden. 
Die Baustelleneinrichtung, ein gewisser Arbeitsaufwand und Baustoffverbrauch 
sind von der Pfahlbelastung unabhangig, so daB diese Auslagen tinverandert bleiben, 
welche Pfahlbelastung man auch immer zugrundelegt. Man kann daher als a b
solute Mindestkosten eines Betonpfahles (unabhangig von der Belastung) 
etwa S 40,00 bis S 50,00 annehmen, wobei S 40,00 fUr jene Pfahlsysteme gilt, die 

') Die Angabe des Materialaufwandes und der Zahl der Arbeitsschichten wiirde bei Betonpfahlen 
zu unricht;gen Kalkulationen fiihren, da diese, als ausgesprochenes Sondergebiet einzelner Firmen, eine 
gewisse Monopolstellung auch hinsichtlich der Preise einnehmen. 
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zu ihrer Ausfiihrung nur wenige qualifizierte Arbeiter und verhiiltnisma3ig einfache 
Mittel benotigen (kompendiose, einfach zu bedienende Maschinen). Die oben ange
gebenen Preise von S 2,50 bis S 5,00 fiir jede Tonne Belastung kommen daher erst 
dann· in Betracht, wenn das Produkt der MaBzahl der Belastung und der angege
benen Einheitspreise einen Betrag ergibt, der hoher ist, als die absoluten 
Mindestkosten. 80 diirfen z. B. die Kosten eines einer ausgedehnten Pfahl
griindung angehOrigen Pfahles von 15 Tonnen Belastung nicht mit 15 x S 2,50 = 

= S 37,50, sondern sie miissen mit mindestens S 40,00bzw. S 50,00 angesetzt werden. 
Wird fiir iiberschlagige Berechnungen die mittlere Pfahlbelastung mit 20 Tonnen 

angesetzt, so kostet ein Pfahl gemaB den vorstehenden Ausfiihrungen etwa S 50,00 
bis S 100,00. Darnach ergeben sich die Kosten einer Betonpfahlgriindung fiir einen 
Meter Mauerlange wie folgt: 

Belastung in Tonnen 15 20 25 30 35 40 
Anzahl der Pfahle. . . 0,75 1 1,25 1,50 1,75 2 
Kosten der Pfahle 8 37,50-75 50-100 62,50-12575-150 87,50-175 100-200 

Zu den so ermittelten Kosten der reinen Pfahlgriindung sind noch die Kosten 
fiir denBetonrost (Aushub, Verfiihrung des Aushubmaterials und Stampfbeton- oder 
Eisenbetonktirper) zuzuschlagen. Diese ktinnen fiir die Erdarbeiten und fiir die Ver
fiihrung dem Kapitel "Baumeisterarbeiten" und fiir die Beton-, bzw. Eisenbeton
arbeiten dem Kapitel "Grundlagen zur Kostenermittlung von Beton- und Eisenbeton
arbeiten" entnommen werden. 

Bei trockenem, mit Schaufel und Krampen ltisbarem Erdreich liegt die Tiefen
grenze, bei der eine Betonpfahlgriindung sich nicht teurer stent, als das Ausschachten 
und das Ausbetonieren bis auf den genfigend tragfahigen Grund, etwa zwischen 3 und 4m. 
Bei schwierigen Aushubsverhaltnissen verschiebt sich diese Grenze betrachtlich nach 
oben. Bei Vorhandensein von Schwimmsand oder schlammigem Lehm stent sich z. B. 
schon bei einem Griindungsaushub bis zu etwa 1 m die Betonpfahlgriindung billiger 
als die Griindung in offener Baugrube. 

Handelt es sich z. B. um eine Gassenhauptmauer eines einschlieBlich dem Keller 
sechsgeschossigen Wohnhauses von normalen Trakttiefen, mit einer Eisenbetondecke 
iiber dem Keller und mit gewtihnlichen Tramdecken in den iibrigen Geschossen, so ist 
die Belast.ung je Langenmeter Mauer etwa rund 25 Tonnen. Bei einem zulassigen Boden
druck von 1 kg/cm! miiBte die Griindungsgrube somit 2,50 m breit ausgehoben werden. 
1st die maBgebende Bodenschichte etwa erst in 5 m Tiefe unter dem Gelande anzutreffen, 
so kostet der Aushub allein samt der Ptilzung schon etwa 10,00 S fiir 1 mS (durch
schnittlich auf die Aushubtiefe gerechnet), somit fiir 1 Lfm. Griindung 5 x 2,50 = 
= 12,50 mS a 10,00 8/ms = 125 81m'. In diesem FaIle ware die kiinstliche Griindung 
mit Betonpfahlen wesentlich billiger, da nach obiger Zusammenstellung die Pfahl
herstellung S 62,50 bis 8 125,00 kostet und die fiir die Pfahlgriindung noch auszu
fiihrenden Arbeiten (etwa 1 m tiefer und etwa 1 m breiter Aushub, Ausbetonieren 1: 10 
oder 1:8 und Verfiihren des Aushubmaterials) bei weitem nicht an die Kosten der rest
lichen Arbeiten fiir die offene Griindung heranreichen. 

Bei einem ausgedehnten Bauwerk mit verschiedenen Tiefen der tragfahigen Schichte 
empfiehlt es sich, die Kosten der offenen Griindung und der Pfahlgriindung in einem 
Schaubild darzustellen, indem, etwa von Meter zu Meter fortschreitend, die Tiefen 
als Abszissen und die Kosten als Ordinaten aufgetragen werden. Man erhalt dadurch 
im allgemeinen zwei gebrochene Linienziige, deren 8chnittpunkt jene Grenztiefe ergibt, 
bei der die offene Griindung und die Pfahlgriindung gleich teuer sind, bei deren 
tiberschreitung somit die Pfahlgriindung billiger ist. Fiir solche Pfahlsysteme, deren 
Kosten von der Tiefenlage der tragfahigen 8chichte unabhangig sind, ist das Schau
bild eine zur Abszissenachse parallele Linie. 
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3. Einteilung der Betonpfahlsysteme 
a) In statischer Hinsicht 

a) Standpfahle, deren unteres Ende in eine geniigend tragfahige Schichte 
hinabgefiihrt werden muB. Diese Pfahle haben die Last wie ein Pfeiler zu iiber
tragen, wobei allerdings ein Teil der Last auch durch die langs des Pfahlumfanges 
auftretenden Mantelkrafte aufgenommen wird. (Sonderfall der ad c) genannten 
Abbiirdungspfahle.) 

b) Schwebende Pfahle, die ihrer ganzen Lange nach in nichttragenden 
Bodenschichten stecken. Die Lastiibertragung erfolgt zum allergroBten Teile langs 
des Pfahlschaftes, wozu diese Pfahle durch ihre nach unten verjiingte Form besonders 
befahigt sind. 

c) Abbiirdungspfahle (nach Stern) vereinigen die unter a) und b) 
genannten statischen Verhaltnisse. 

b) GemaB der Herstellung 

a) Rammpfahle (die - wie schon der Name sagt - als fertige Pfahle 
gerammt werden). 

b) Ortspfahle, die in einem vorgerammten oder vorgebohrten Erdloche, 
also an Ort und Stelle, im Erdreich betoniert werden. 

Wahrend die Rammpfahle immer eisenbewehrt sind, k6nnen die Ortspfahle 
bewehrt oder unbewehrt ausgefiihrt werden. 

Sowohl die Rammpfahle als auch die Ortspfahle konnen in statischer Hinsicht 
als Stand·, schwebende oder Abbiirdungspfahle wirken. 

4. Tragfahigkeit der Pfable und Bemessung der zulassigen 
Pfahlbelastung 

Die Tragfahigkeit eines im Erdreich steckenden, sachgemaB ausgefiihrten 
Pfahles - in dem Sinne verstanden, durch welche Auflast er zerstort wird - ist, 
praktisch beurteilt, unbegrenzt, da die Pfahle bei einer Uberbelastung in der Regel 
nachsinken und dadurch die Uberbeanspruchung ihres Materials vermeiden. Diese 
Begriffsbestimmung der Pfahltragfahigkeit kommt jedoch nicht in Betracht, da 
Pfahle nur das Mittel zu dem Zwecke sein sollen, die Auflast auf das 
Erdreich zu iibertragen. Es ist sohin die Tragfahigkeit eines Pfahles nur in 
dem Sinne festzusteIlen, welche Einsinkung unter der Auflast fiir das betreffende 
Bauwerk noch als zulassig erachtet werden kann. (Wobei wieder von besonderer 
Wichtigkeit ist, daB unter allen Bauteilen die gleiche Setzung erzielt wird.) Die 
Erfahrung hat gezeigt, daB die zulassige Belastung der Betonpfahle je nach der 
Bodenart in der Regel etwa zwischen 15000 und 40000 kg angenommen werden 
kann. Allerdings gibt es auch FaIle, wo die Bodenverhaltnisse eine Pfahlbelastung 
von weit iiber 40000 kg zulassen. In den letzteren Fallen sind es in der Regel 
nicht die Eigenschaften des Griindungsbodens, die eine Pfahlgriindung n6tig 
machen, sondern die begleitenden Nebenumstande, wie z. B. starker Wasser
andrang u. dgl. 

Die Festsetzung der zulassigen Pfahlbelastung geschieht am verlaBlichsten durch 
Probebelastungen. Wegen des groBen Zeitaufwandes und der verhaltnismaBig 
hohen Kosten - auf gro13en Baustellen mit wechselnden Grftndungsverhaltnissen 
mussen zur Erzielung einwandfreier Ergebnisse mehrere Belastungsproben abgeflihrt 
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werden - begniigt man sich in der Regel mit einem RuckschluB aus der Eindringungs
tiefe beim Rammen auf die Tragfabigkeit, wobei man sicb einer der zahlreichen Ramm
formeln bedient (Eytelwein, Redtenbacher, Stern, Kafka u. a.). Nicht nur, 
daB den Rammformeln gewisse Fehler anhaften, ist es besonders fiir den Ungeiibten 
schwer, alIe Nebenerscheinuagen beim Rammen (das elastische Verhalten des Erd
reiches, des Pfahles, des Rammbiiren, die Reibungswiderstande der Rammvorrichtung, 
die Dampfung beim direkt wirkenden Dampframmbiiren usw.) fiir die Bemessung der 
zulassigen Pfahlbelastung richtig zu werten. Eine Abhilfe hat lng. Milivoj Konrad 
geschaffen, der durch eine Registrierung der beim Rammen auftretenden Bodenschwin
gungen es ermoglicht, den gleichen Eindringungswiderstand jedes Pfahles zu erzielen. 
Auch die von Stern eingefiihrte Grundkorpermaschine, insbesondere in neuester 
Zeit die ExpreBtype der Grundkorpermaschine, bedeutet in dieser Hinsicbt 
einen Fortschritt, indem die Maschine durch den sogenannten "Teufenzeiger" auto
matisch anzeigt, wieviel Kubel Beton eingebracht werden. Da einerseits die Beton
kiibel so bemessen sind, daB mit ihrem lnhalt (je nach der GroBe) 1 bzw. 2 ml 
des durch die Grundkorpermaschine erzeugten Bodenschacbtes ausbetoniert werden 
konnen, anderseits die Tiefe des Schachtes genau bekannt ist, ist durch den Teufenzeiger 
ein sinnfalliges Mittel zur Feststellung der einwandfreien Ausbetonierung des Boden
schacbtes gegeben. 

5. Anordnung der Pfiihle 
Die Anordnung der Pfahle kann je nach der Grundungsbreite und je nach 

der Pfahlbelastung etwa nach einer der beispielsweise angefiihrten Typen erfolgen 
(siehe Abbildung). Bei Pfeilern ist die Anordnung ahnlich. Wenn auch die Ent-

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

fernung der Pfahle untereinander bei gegebener Pfahlbelastung als gegeben an
gesehen werden muB, so kommt es bei schwacher belasteten Griindungen recht 
haufig vor, daB die Pfahle enger aneinandergesetzt werden, als nach der Rechnung 
erforderlich ware. In der Regel ist dieser statisch nicht erforderliche Mehraufwand 
an Pfahlen billiger als die Ausfiihrung eines armierten Betonrostes, der notwendig 
ware, um eine einwandfreie Druckverteilung bei iibergroBen Pfahlmittelentfer
nungen zu erzielen. Fur den Entwurf ist es wichtig, nicht zu uber
sehen, die Grundungen gleich so breit anzunehmen, daB die er
forderliche Pfahlanzahl untergebracht werden kann. Durchschnittlich 
kann die Pfahlstarke mit 35 em, die kleinste Entfernung zwischen den Pfahlen (bei 
schwer belasteten Fundamenten) etwa mit einer Pfahlstarke, die groBte Ent
fernung zwischen den Pfahlen (bei leicht belasteten Grundungen) etwa mit drei 
Pfahlstarken und der Abstand vom Rande der Grundungsgrube etwa mit einer 
halben Pfahlstarke angenommen werden, welch letzteres MaB bei gepolzten Gruben 
um das MaB der Polzung zu vergroBern ist. 

Der Baustoffbedarf fur Betonpfahle ist fiir das Lfm. etwa 0,05 bis 0,08 m3, 

das Mischungsverhaltnis 1: 4 bis 1: 7 bei Ortspfahlen, 1: 3 bis 1: 4 bei Eisen
betonrammpfahlen. 

Die Lange der Ortspfahle schwankt etwa von 3 bis 5 m; es kommen jedoch 
bei einigen neueren Pfahlsystemen auch weit groBere Langen vor. Die Lange 
der Standpfahle betragt je nach der Tiefenlage der tragfahigen Schichte bis zu 
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etwa 15 m, doch sind auch schon Eisenbetonrammpfahle bis zu 34 m Lange aus
gefiihrt worden. Die Bewehrung der Eisenbetonrammpfahle entspricht ungefahr 
der einer schwer belasteten, umschniirten Eisenbetonsaule. 

6. Anwendbarkeit der verscbiedenen Pfablsysteme 
1m allgemeinen sind jene Pfahlsysteme, die keiner Rammung bediirfen, 

insofern vielseitiger anwendbar, als jede Erschiitterung bei ihrer Herstellung 
vermieden wird, welcher Umstand mit Riicksicht auf die in der Nahe befindliche Bau
werke von Wichtigkeit sein kann. Von den gerammten Pfahlen sind es 
die schwebenden Pfahle, denen eine allgemeinere Anwendungsmoglichkeit zu
gesprochen werden kann, da man infolge ihres geringen Gewichtes (kleine Pfahl
lange) mit kompendioseren Rammvorrichtungen und geringem Bargewicht (etwa 
400 bis 1000 kg) das Auslangen findet. Auch jene Pfahlsysteme, die sich der 
Innenrammung bedienen (der Rammbiir schlagt innerhalb eines Fiihrungs
rohres oder dgl. unmittelbar auf die entsprechend ausgestaltete Pfahlspitze), 
haben infolge der giinstigeren Kraftiibertragung Vorteile gegeniiber jenen Pfahlen, 
bei denen die Rammschlage auf den Pfahlkopf ausgeiibt werden. AuBer dem 
Nachteil der groBen und schweren Rammvorrichtungen (Rammbargewicht etwa 
4000 kg), der sich insbesondere bei beengten Baustellen oder bei Baustellen mit 
verschieden hoher Bausohle oder bei Baustellen in eng verbauten Stadtgebieten 
bemerkbar macht, wird in der Regel ala weiterer Nachteil· der Eisenbeton
rammpfahle empfunden, daB ihre Rammbereitschaft erst. nach Erreichung 
der vollen Festigkeit der auf Vorrat oder fiir den speziellen Fall erzeugten 
Pfahle eintritt. Ferner hat die Unkenntnis des ganzen Verlaufes der tragfahigen 
Schichte oft zur Folge, daB die in bestimmter Lange erzeugten Eisenbeton
rammpfahle nachher entweder gekiirzt oder verlangert werden miissen, wobei 
insbesondere der letztere Umstand kostspielig und zeitraubend ist. 

Rammpfahle aus Eisenbeton werden vornehmlich im Wasser- und Briickenbau 
(Schleusenbau, Hafenbau, bei Kaimauern, Briicken, Pfeilern u. dgl.) , fallweise 
auch im Hochbau angewendet. 

7. Kurze Bescbreibung einiger charakteristiscber Betonpfablsysteme 
a} Eisenbetonrammpfahle 

Die Querschnittsform ist quadratisch, drei-, fiinf- oder secbseckig, die Bewehrung 
derart, daB die Langsstabe in der Regel an den Ecken angeordnet und durch moglichst 
solide Querverbindungen (Umschniirungen) verbunden sind. In neuerer Zeit zieht 
man kreisrunde Querschnitte vor, da solche Pfahle einen besonders groBen Widerstand 
gegen die Beanspruchung beirn Rammen haben. Das Pfahlgewicht betragt etwa 400 kg 
je Lfm. Die Beanspruchung beim Rammen ist naturgemaB auBerordentlich groB, 
so daB in der Regel mit dampfenden Pfahlkopfaufsatzen gearbeitet wird. Um die 
Rammschlage tunlichst zu verringern, bedient man sich des ofteren auch des Einspiil
verfahrens. Die Herstellung der Pfahle geschieht in der Regel in liegender Form. Die 
verschiedenen Systeme beziehen sich meistens entweder auf eine besondere Ausbildung 
der P£ahlspitze oder des P£ahlkop£es. (Eisenbetonrammp£ahle System "Zublin", Wayss 
& Freytag A.G., Holzmann A. G., Rudolf Wolle usw.) 

b} Ortsp£ahle mit verlorener Form 
Ein Blechrohr wird mittels eines in der Regel hOlzernen Kernes durch Rammen 

ins Erdreich gezogen und nach Herausziehen des Kernes ausbetoniert. Bei entsprechenden 



Kurze Beschreibung einiger charakteristischer Betonpfahlsysteme 257 

Erdgattungen bedarf es mitunter gar keiner Blechhiille. Die versehiedenen Systeme 
beruhen entweder auf der besonderen Form der Blechrohre, der Pfahlspitze, wobei 
letztere entweder am Rammkern oder als verlorene Pfahlspitze im Blechrohr befestigt 
ist, auf dem Verfahren des Absenkens, auf MaBnahmen zum Schutze der Pfahle 
gegen schadliche Grundwassereinwirkungen u. dgl. Hierzu gehoren z. B. die Konus· 
Betonpfahle System Stern, die "Aba"·Betonpfahle der Allgem. Bau·A. G. Berlin, 
das Betonpfahlsystem Mast, Raymondpfahle, die Sternsche Grundkorpermaschine, 
Janssenpfahle usw. Der Nachteil, daB in gewissen Bodenarten die Blechhiille sich beim 
Rammen so fest an den Rammkern anlegt, daB beim Ziehen des Rammkernes ein Los· 
lOs en nicht stattfindet, die H iille vielmehr wieder mit herausgezogen wird, wird durch 
die Konus·Pfahlmaschine (System Stern) vermieden. Durch eingepreBtes Druck· 
wasser in den mit einer 4.cm.Bohrung versehenen Kern und mit Hilfe des am unteren 
Ende des Kernes befindlichen hydraulischen Repulsionsschuhes kann der Kern um 
etwa 35 cm hoch gehoben werden, so daB er sich infolge seiner konischen Form von 
der Blechhiille 10slOst, worauf er mit einem Windwerk der Rammeinrichtung leicht 
hochgezogen werden kann. 

c) Ortspfahle mit riickgewonnener Form 

Ein entsprechend starkes Futterrohr wird durch Einrammen, Bohren, Spiilung 
u. dgl. abgesenkt, wobei entweder das Rohr unten offen oder mit einer Spitze versehen 
ist. 1m ersteren FaIle wird das Erdmaterial aus dem Rohr durch Herausbohren u. dgl. 
entfernt. Der Beton' wird entweder in kleinen. Mengen sukzessive eingebracht und 
das Rohr dabei gleichzeitig um ein entsprechendes Stiick herausgezogen oder das Futter· 
rohr wird gleich vollgefiillt und dann erst herausgehoben. Man bedient sich hierbei 
mit Vorteil der Druckluft oder des Druckwassers, indem der Beton so stark zusammen· 
gepreBt wird, daB er das Rohr hierbei automatisch in die Hohe hebt und hierbei gleich· 
zeitig das Erdloch voll ausfiillt. (Ortspfahle System Ziiblin, StrauBpfahle, Beton· 
rohrpfahle System Michaelis·Mast, Rammrohrpfahle Patent Wayss & Freytag 
A .. G., Neustadt a. H., PreBbetonpfahle Patent W olfsholz, Rohrbetonpfahle nach 
Dyckerhoff & Widmann A. G., "Milko".Pfahle (System Konrad), Betonpfahle 
System Konrad·Leidl, usw.) 

Eine besondere Art der Herstellung sind die sogenannten Explosivpfahle. bei 
denen in das lunare des abgesenkten Rohres eine Sprengkapsel gebracht, darauf der 
Beton nachgefiillt und die Kapsel zur Explosion gebracht wird. Es entsteht durch 
die Explosion unterhalb des Rohres ein Hohlraum, in welchem der Beton nachsinkt 
und somit einen Pfahl mit FuBverbreiterung bildet. Solche FuBverbreiterungen werden 
bei anderen Pfahlsystemen durch eine besonders ausgebildete Pfahlspitze erzielt, die 
sich beim Einrammen entsprechend verbreitert ("Tibet".Pfahle der Tief· und Beton· 
bauges., Miinchen). 

Betonschutzmittel 
Zusammengestellt von Ing. L. Her z k a 

Urn Beton gegen die verschiedenen Einfliisse zu schiitzen, kornrnen in 
Betracht: 

1. Anstrichmittel, durch welche die Oberflache entsprechend verandert bzw. 
dichter gemacht wird (Tabelle I). 

2. Beirnengungen zurn Mortel (Zement, Beton), welche entweder wasser· 
abweisend, 6labspaltend oder dichtend wirken (Tabelle II). 

Bauratgeber, 9. Aua. 17 
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Zusammensetzung 
Eigenschaften 

Hartungsmittel, 
bestehend aus 

anorganischen, wasser
loslichen Salzen, welche 
die Poren im Beton ver

stopfen und ihm eine 
dichte Oberilache ver

leihen. 
Wasserabweisend. 

L. Herzka: Betonschutzmittel 

1. Anstrichmittel 

Zweck 

Schutz gegen den 
Einflull schwacher 

Sulfatlosungen, 
Grundwasser, 
Moorwasser. 
Hartung von 

Zementfullboden, 
gegen Staub

bildung. 

Anwendungs
gebiet 

Verarbeitung und 
Verbrauch 

1 Teil festes Salz in I: 
3 Teilen Wasser auflosen; "" 

Oberflache 3mal .~ 
impri1gnieren. 

Fiir 1 m' Flache erforder
lich: 'Ill bis '/10 kg, 

je Trankung. 

Zementfullboden, 
1----------------1 Schleusen,Funda. 1-----------------------

Schutz gegen 
starke Sulfate 
und schwache 

Sauren . 

mente, Mauern, Aeternol "Oleum" und :5. ~ 
KanaIe. "Sulfur" dienen zur ='0-

.:l: ~ 
6 1----------1-------1 

Gegen Fette und 
Ole (Leinol), 
Margarine, 

(Kakaobutter), 
freie Sauren, 
Rauchgase. 

Nachbehandlung nach ~o 
3maJiger Impragnierung "" "". 
mit"Normal". ITeil wird ;:J.~ 
in 3 Teilen Wasser auf- ... 
gelost; nach jedesmaliger 

Fliissig; fiir N ahrungs
mittelbehaIter ni c h t ver

wendbar. 

Mischung geeigneter 
Bitumina und Harze 
in Liisungsmitteln; 

temperaturbestandig, 
schwindfrei. Nicht ver
wendbar bei Anwesenheit 

von Olen, Spiritus, 
Benzol, Benzin. 

Schwarze, lackahnliche 
. Fliissigkeit; trocknet in 

Cl wenigen Stunden. Bildet 
<i diinnes Hautchen; ist 

waschbar. 
~ Nicht feuergefahrlich. 
" ~ 

Eo; 

Geruchlos, nicht 
fliichtig. 

Impragnierung mit 
kaltem Wasser nach

waschen. 
Fiir 1 m' Flache erforder

lich: '/ .. bis 'Ill kg. 

q~ 
~o .,.0 
~"" 
~.~ 

1------------------11------------------1-------------------------

Schutz gegen alle 
Wasser (CO" SO., 
NO" Cl,), gagen 

Basen und 
schwache Sauren. 

Schutz gegen 
Luftfeuchtigkeit, 
schadliche und 
sonstige Saure

dampfe (alkalische 
Dampfe, 

Ammoniak, Chlor), 
Erd- und 

Wandfeuchtigkeit. 

Schutz gegen 
Hausschwamm, 
Schleim- und 

Schi=elpilze, 
Mauerfra/3, 
schlechte 
Geriiche. 

Bauwerksteile 
unter Einwirkung 

freier Sauren, 
Ammonsalze usw. 

Chemische 
Fabriken und 

Betriebe. 

Reservoire aus 
Zement, Filter
anlagen, KanaIe, 
Talsperren,chemi -

sche Fabriken, 
Brauereien, 

Leder-, Zucker-
fabriken, 

Farbereien uSW. 
Trockenlegung 
von Mauern. 

Innenanstriche 
fiir Weinkellereien, 
Essig-, Hefe- und 

Malzfabriken, 
Molkereien, 
Brennereien, 

AbflullkanaIe, 
Stallungen. 

o~ 
Bildet auf dem Beton <:;',"i 

fest haftenden Anstrich. :;::5 
Fill; 1 m' Fla~he erforder- ~ ..... 

hch: 0,2 bIS 0,4 kg. ~.~ 

Auf trockene, staubfreie 
Flache sorgfaItig, nicht zu 
stark ausstreichen. Nicht 
anwarmen! Bei starkerer 
Inanspruchnahme 2- bis 

3maliger Anstrich 
erforderlich.Fiir Imaligen 
Anstrich von 4 bis 6 m' 
Mauerverputz erforder
lich: 1 kg ;fiir jeden foigen-

den Anstrich um 20% 
weniger. 

Die zu behandeillde 
Flache erst trockenreiben, 
dann 2mal mit aufge

warmter Antinonnin
lOsung streichen; zer

fallenen Putz an 
feuchten Stellen ab

schlagen und durch neuen 
ersetzen. 

2- bis 3%ige Losung 
verwenden. Zum ein
maJigen Anstrich von 
10 m' Flache reicht 11 
Losung aus. Um Mauer
werk vor Mauerfrall zu 

bewahren, wird dem 
Morte15%ige Antinonnin
lOsung an Stelle des 

Wassers zugesetzt. 

..... 

'" 
o 

'" ,.j 

00 

~ ,.... 
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00 



Zusa=ensetzung 
Eigenschaften 

Anstrichmittel 

Zweck 
Anwendungs· 

gebiet 
Verarbeitung und 

Verbrauch 

259 

I Wird streichfertig ge· 
;Ii liefert. Die trockenen 
""13: t;; , Grundierungs· Putz' oder Steinflachen 

... Wasserabweisender Schutz gegen ein· mittel ftil' durch· werden mit einem Pinsel 
"" ci'''; .A.nstrich, dicht bis 4Atm. dringende lassige Bau· und Imal gestrichen; bei sehr ] 
~ • ~ Wasserdruck; verandert Feuchtigkeit, Kunststeine, un· rauhen Flachen 2 bis 
.:: ::"'<1 nicht das Aussehen der gegen Schi=el· dichtePutzfHlchen 3maJiger Anstrich er· 
"" oS;: Putzflachen. Wetterbe· und Schwamm· aus Zement und forderlich; trocknet in 

" "" 
11 <0 standig. bildung. hydraulischem 24 Stunden. Ftil' ein· 
.~ ::I Kalk. maJigem Anstrich von ~ 

--I-~'"-I---------I------
"'". 3 bis 4 m' Flache rund 

1 kg Arzet erforderlich. 
-------1 

Wird streichfertig ge· 

;:< 

'" ~ 
• Geruchloser, nicht far· 
~ benderAnstrich, schrltnkt 
w die Bildung von Haar· 
"" rissen ein; bildet eine 
13 harte, saurefeste, in die 
Z Tiefe gehende Schicht. 
o 
"" +" o 

WeiJ3es oder farbiges 
Pulver in einer Fliissig' 

keit. 

Schwarzglanzende 
wasserdichte Masse von 
antiseptischer Wirkung, 
geruchlos, nicht feuer· 
gefahrlich; verhindert 
Saliter bildung; laJ3t sich 
auf feuchte Wande auf· 

tragen. 

Schutz gegen 
Sauren, Rauch· 
gase, Fltkalien, 

Moorwasser, 
Witterungs· 

und Olangriffe. 
Verhindert 

Staubentwicklung, 
verringert die 
W asserdurch· 

lltssigkeit. 
Beeintrachtigt 

nicht die 
Festigkeit. 

Eisenbahntunnels, 
Briicken, Beton· 

und Zementkaniile, 
Klaraulagen, 
Hochwasser· 

beMlter, Gar· 
bottiche, Ma· 
schinenfunda· 

mente, Zement· 
fuJ3bOden. 

Macht portisen Putz, Natur· und 
Kunststein wetterbestandig. 

Schiitzt den Verputz von Decken, 
Wanden usw. gegen aggressive 

Dampfe. 

Schutz gegen 
Grundfeuchtig· 

keit, Schwamm, 
Faulnis. 

Trockenlegung 
feuchter Mauern, 

Fundament· 
isolierung; Ab· 

dichtung von Ter· 
rassen, BaJkonen, 
Briicken, Tunnels, 
Wasserleitungen, 

Reservoiren, 
Kellergewtilben; 
Auskleidung von 

Braupfannen, 
Sauregruben, 
Senkgruben; 

Isolierung von 
FuJ3btiden, 

Herstellung von 
Dachern. 

liefert; vor der Behand
lung Flache reinigen. 
Die ersten Anstriche mit 
Murolineum I, den 3. 
nach einer Arbeitspause 
von 24 Stunden mit 
MurolineumII herstellen; 
die Arbeit erfolgt mit 
Streichbtil'ste oder Spritz· 

apparat. Ftil' 100 m' 
Flache erforderlich: 

rund 30 kg Murolineum I 
(2 Anstriche). 

rund 15 kg MurolineumII. 
Arbeitsdauer je 1 m': 
1,5 l\finuten ftil' waag
rechteFlachen, 3 Minuten 
ftil' vertikaJe Flachen und 
4,5 l\finuten fUr Decken. 

1· bis 2malige Ein· 
trankung. 

Bedarf je 1 m' 
0,2 bis 0,5 kg. 

·13 
.... 
.;; 
o 

'" "," 

1m festen Zustande • 
geliefert, muJ3 die Masse S;a
erwarmt und mit einem .-< l! 
drahtge bundenenBorsten- ., +' 
pinsel heW aufgetragen .~ ~ 
werden, trocknet rasch; g-< 

dariiber Verputz cO .. 
anbringen. 00 ~ 

Ftil' Isolierungen; ;S ~ 
2maliger Anstrich mit 0 El 

Jutezwischenlage. "l. S 
Ftil' 40 m' erforderlich: ""S 

100 kg. 1I.!~ 

17* 



260 L. Herzka: Betonschutzmittel 

Zusanunense~g 

Eigenschaften 

Belag, der in Form einer 
heiJlenMasse mit Gewebe
einlage auf eine Unter
lage aufgetragen wird. 

Schmelzpunkt 150 D, 

temperaturbestli,ndig, 
elastisch. 

Schwarzes, firnisartiges, 
gebrauohsfertiges An

striohmittel, wasserab
stoJlend, saurebestandlg, 
reibfest; bei sandfiihren
den Wassern bis 15 Atm. 

Wasserdruck dicht. 

Anorganische, farblose 
Anstrichmittel, bestehend 
aus Fluatverbindungen; 
durch ohemische Ein
wirkung auf den Beton 
werden die imprllgnierten 
Teile hart. Je naoh be
sonderem Zweck werden 
verschiedene Marken in 
Krista.llform oder fiiisslg 

erzeugt. 

OlunIlislioher Lack von 
groJler Harte und Un
durchlasslgkeit, ela.stisch, 
widersta.ndsfll.hig gegen 
hohe Temperaturen und 

Witterungseinfliisse. 

Zweck 

Wasserundurch -
lassige 

Abdichtung. 

Schutz gegen 
Feuchtigkeit, 

Sauren, Langen, 
Dampfe. 

Schutz gegen 
Sauren, SaIze, 
Verwitterung, 

Frost, Rauchgase. 
Betonhartung 
mineraJischer 

Natur. 

Schutz- und 
Diohtungsmittel 

fUr Zementputz
fiachen gegen das 
Eindringen von 

Olen. 

Anwendungs
gebiet 

Briicken, 
Terrassen, 

Balkone, Dacher, 
Bader, Wasch
kiichen, Keller

raume, 
Reservoirs. 

Vel,'arbeitung und 
Verbrauch 

:O~ 
ll~ 

Isolierungsbelag fUr ~.25 
horizontale und vertikole ;g ~ 
Flachen; wird in der ~.::: 
Starke von 4 bis 5 mm a.1S 
mit Juteeinlage direkt .... = 
auf die glatte Beton- ':!;"" 
unterlage auigebracht. <:>~ 

Inertol wird im kolten 
Zustand auigetragen oder 
mit der Streiohmasohine 

~~ 
Ul~ 

Speisewasser- auigespritzt. 2maJiger 
behIDter, Filter- Anstrich geniigt; den 
kanunern, Tol- zweiten na.oh Trocken

sperren, Ka.naJisa- werden des ersten an-
tionen, Zement- bringen_ Keine Grun-
rohren, Klar- dierung notwendig. Ein

beoken, Funda- gedioktesInertol mit 5 bis 
mente, Beton- 10% Verdiinnungsinertol 

decken, Briioken - losen. Streiohflachen 
fahrbahntafeln, trocken holten, etwas 

Stiitz- und rauh lassen; frisohen Be-
Fliigelmauern, ton mit Imprllgnierinertol 
Grundwasser- vorgrundieren. 
abdichtung. FUr 2maJigen Anstrich 

Betonkonstruk
tionen, Putz

fiachen, 
Zementboden, 

Natursteine, 
BetonbehIDter, 

Fassaden, 
Wetterseiten. 

von 100 m' Putzflache 
rund 30 kg Inertol er

forderlich. 

Fliisslges oder festes 
Praparat 1: 3 im kalten 
WlIBser aufiosen, Smol 

kombiniert auftragen. 
ImaJiger Anstrich 50 g 
je 1 m'. Die zu behan
delnden Flllohen miissen 
trocken und sauber sein; 
nur irdene oder Holz-

gefaJle verwenden. 

Wird gebrauchsfertig ge
liefert und kalt auige
tragen; fUr den Vor
anBtrich etwa 'I. der 
Liefermenge mit Spiritus 
verdiinnen.Anstrich 2- bis 

Ul 

.... 

.:!; 
OlbehIDter in 

Beton und Eisen
beton, Teer

gruben, Benzin-, 
Benzol- und 

Petroleumtanks, 
LeinOlbehllJ.ter, 

Schutz von Bau
werksteilen 

gegen Tropfole. 

3mol in einta,gigen 
Zwischenrll.umen wieder
holen. 8 bis 14 Tage vor 
allen lI.uJleren Eintliissen 
sohiitzen, bis der "Oberzug <:> 
erhartet ist. Mit 1 kg <:>. 
werden rund 2 m' Ze- ... 
mentputzflache fiber- Ul 

<:> 
q 
00 .. 
:E 

zogen. 



Zusammensetzung 
Eigenschalten 

W 8Bserdichtender, 
sohwarzer, saurefester 
Anstrich, geruch - und 

geschmaoklos. 

Anstrichmittel 

Zweok 

Diohtung und 
Konservierung 

des Betons, 
Sohutz gegen 

atmospharisohe 
und saurehalt1ge 

Einwirkungen. 

Anwendungs
gebiet 

Trinkwasser
behalter, 

Fundamente, 
Kaimauern, 

W 8Bserbauten, 
Sauregruben, 

Tunnels. 

Verarbeitung und 
Verbrauoh 

261 

Wird streichfertig ge-
liefert. Anstrioh mit ~ 

Pineel oder Spritzapparat .... 
durohfiihren; die Streich
nache mull trooken sein. .:!'o 
2mal im Zeitraum von je 
24 Stunden streiohen. 

o 
o 

Fiir 2maligen Anstrich 
von 100 m' erforderlich: :S 
fiir glatten Zementputz 

25 kg Orkit, 
fiir rauhen Zementputz 

30 kg Orkit, 
fiir Schalbeton 45 kg 

Orkit. 

.. 
00 

----------1------1------1--------- ~;E 

PlaBtische, bituminiise 
Masse, asbesthii.ltig; 

bleibt zwischen plus 90 
und minus 50 Grad 

gleiohmiUlig elastisch, 
rinnt nioht ab und wird 

nioht spriide; teerfrei 
und saurefest. 

Schutz gegen 
Feuohtigkeit, 
Witterungs-

einfiiisse, 
Sauren, Dampfe. 

Isolierung von 
Dilatationsfugen; 

Betondeoken, 
Schwimmbassins, 

Grundwasser
abdiohtungen, 
Trockenlegung 

feuchter Mauern 
usw. 

Wird streichfertig ge
liefert: 

Paratect I: klttartig 
zum Spaohteln; 

Paratect II: mitteldick 
mit Teerbiirste zu ver

arbeiten; 
Paratect III: diinn fiir 
Grundierung und Rost

schutz 
Paratect R-2: Spezial

masse, helll zu ver
arbeiten, hohe Klebe

fahigkeit. 

"'.,;
~oo 
:::~ 

• ..<1 
;;,~ ..... 
"" . 
00;E 

~ .... 
",00 
·~tIIl 
.....!<I .... .'" ::I'" .... ~ 
13p:l 
~o 
oj'" 
~.,; 

--I--------------------I---------------I------------------------------I,~oo 

..!.t-

~~ 
"'Z ,?", 

Kieselsaures N atron 
bestimmter Zusammen

setzung, 
nioht bitnminlis. 

"'::l "' .. ., .~ &l Farblose Fliissigkeit, die 
III '" ~ in die Poran eindringt 
~ i~ und eine wasserabwei-

~.o sende Obernache blldet. 

~a 
" Ill+' 

~~ 
",..<I 
~f;l 

Verhiitet daB 
Stauben, sohiitzt 

vor Sohaden 
duroh 01, ver
diinnte Sauren 

und gegen 
Witterungs

einfiiisse. 

Schutz gegen 
Regen, Frost, 
Feuchtigkeit, 

Schimmel- und 
Schwammbildung. 

Zementbliden, 
BetonbehMter, 

Kanalrohre, 
Masohinen

tundamente, 
Betonstrallen. 

Aullen- und 
Innenwande 

aus N atur- und 
Kunststeinen. 

Putz-, Ziegel-, 
Beton-, F8Bsaden-
undMonumenten

schutz. 

Die Flache wird sorgfaItig -
mit einem harten Besen 
gereinigt, wenn nlitig,nall 
aufgewisoht.Vor demAuf
tragen der Llisung mull 

die Flache gnt aus
getrooknet sein. 

MisohungsverhaItnis: .... 
1 Tell Perfax in 5 Tellen .~ 
W8Bser. Die Trii.nkung er
folgt 3mal, und zwar am :;. 
bestenan dreiaufeinander- .... 
folgendenTagen; vorjeder 00 
TriLnkung mull dievorher
gehendegntausgetrooknet 

sein. 
Auf 100 m' Flache fUr 
3malige Trankung 50 kg 

Perfax erforder lioh . 

Oberflache mit scharfer 
Biirste reinigen, mit 

W8Bser abw8Bohen, 
trocknen lassen; je 

trockener die Flache, 
desto wirksamer der An
strich; 2- bis 3ma! 1m 
Zeitraum von etwa je 
12 Stunden streichen. 
1 kg Porsal, mit 2 I 
W8Bser verdiinnt,ist aus
reichend fUr lma!lgen 
Anstrioh von 15 m' 

Fliiche. 
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Zusammensetzung 
Eigenscha.ften 

Teerfreier, saurefester, 
schwarzer Isolieranstrich 
(verscbiedene Marken). 

Impragnierfiiissigkeit 

Wasserabweisender, 
farbloser Anstrich; 

Nr. I, in streichfertiger 
Form. 

Nr. 2, in konsistenter 
Form. 

Nur aJs AWlenanstrich 
verwendbar. 

.~ t> Oberfll1chenschutz gegen 
~ Gefrieren und Auftauen. 
.d' Unllislich. Schiltzt gegen ! Staub, 01, Sauren, 
... Rauchgase. 

L. Herzka: Betonschutzmittel 

Zweck Anwendungs-
gebiet 

Wasserbauten 
aIler Art, 

Tunnels, Beton-
briicken, Funda-

Schutz gagen mente, Eisenbahn-
Feuchtigkeit und durchlasse, Ufer-

Sl1uren. bauten, Tal-
sperren, Kraft-
werke, Bahnhof-

bauten. 

Reingung von schmutzigen und von 
Staub verkrnsteten Natur- und 

Kunststeinen. 

Schutz gegen 
eindringende 
Feuchtigkeit, 

Konservierung 
poroser 

Bausteine, Putz
flI1chen usw. 

Gagen Staubent
wickiung bei Be

tonfuJ3b1iden. 
Hl1rtung von 

Kunststein und 
Mauerwerk. 

Sandstein-
fassaden, figuraler 

Bauschmuck, 
Balustraden, 
DenkmaIer, 

Zementwaren, 
Mauersteine, 
Kunststeine. 

Abwl1BserkanaIe, 
Bassins, Funda

mente, Fassaden; 
Webre, Schleusen, 
Eisenbahntunnels. 

Verarbeitung und 
Verbrauch 

Wird streichfertig 
geliefert und kalt 

aufgetragen; 
2 Anstriche erforderlich, 
von denen der erste mit 
10% Verdtinnungsol ver-
dtinnt auf glattem Bau-
stoff (Beton, Ziegel) auf-

getragen wird. 
Fiir 4m' Fll1che etwa 1 kg 

PreoUt erforderlich. 

N ach Entfernung der 
lockeren Krusten ent
sprechend verdtinnt mit 
Pinsel aufstreichen, mit 
Biirsten und Wasser 
reinigen, bierauf mit Con
servado oder Purigo ein-

tranken. 
Bedarf je 1 m': 
0,3 bis 0,5 kg . 

1'1 

" tl 
0 

~ 

~ 
0 
0 ,... 
.~ 
0 
0 
0 
t-

~ 

Nr. 1 wird streichfertig 
geliefert; Nr. 2 wird zu ~ -
gleichen Teilen in Wasser ,... ..... 
(1:1) gelost und damit 
die zu impriLgnierenden ~ : 
Fll1chen mit einem Pinsel 00 

1 bis 2mal gestrichen; bei ~.~ 
kaIterer Witterung leicht 

anwl1rmen. 00 : 
1 kg Nr. 1 reicht fiir den .... "" 
1 maligen Anstrich von .: • 
4 bis 5 m"; 1 kg Nr. 2 fUr Z -

10 bis 12 m'. 

1. Verputzarbeiten: 
Fluat A in Wasser 1: 2 
gellist, dann FU!.che strei
chen; nach Trocknung 

zweiter Anstrich. 
2. Gegen Staub und 
Abniitzung: Fluat V 
in Wasser 1: 5 gellist, 
dann den Boden tranken; 
nach Trocknung Llisung 

A allibringen. 
Verbrauch je 100 m': 

zu 1.: 20 kg (1:2) 
zu 2.: Fluat V 20 kg (1: 5) 

Fluat A 20 kg (1: 2) 

*) Fluat A: 1 kg S 1,75; je 
m": 8 0,70 (2 Austriche); 
FluatV: lkg 81,00 ;kom-I 
biuierter Anstrich A u. V 

je ml: S 0,55 
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Zusammensetzung 
Eigenschaften 

Schnelltrocknende, hoch
glitnzende, schwarze 

Masse, unempfindlich 
gegen 

Witterungseinfliisse, 
Sauren, Alkalien, 

A=oniakdampfe. 

Anstrichmittel 

Zweck 

Schutz gagen 
Feuchtigkeit und 
zerstorende Ein
!liisse besagter 

Art. 

Anwendungs
gebiet 

Stiitz-undFliigel-1 
mauern, Beton

decken, 
Fahrbahntafeln, 

Terrassen, 
WasserbehaIter, 

Talsperren, 
Zementrohre, 

SammelkanlUe, 
KHtrbecken . 

Verarbeitung und 
Verbrauch 

Wird streichfertig 
geliefert; 

Flachen reinigen, 
Fliissigkeit auftragen: 

2 mal. 
Mit 1 kg Rabit-Terol 

werden 5 m' Beton 1 mal 
gestrichen. 

263 
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Farbloses 
lmpri!.gnierungsmittel, 
lagerfahig, temperatur

bestandig. 

Schwarzer, teerfreier 
Anstrich, 

widerstandsiahig 
gegen chemische Ein

wirkungen, Temperatur
schwankungen, 

abdichtend, elastisch. 

Far bloser Isoller
anstrich, kann auch auf 
feuchtem oder nassem 
Untergrund verwendet 

werden. 

Isolierung gegen 
Nasse. 

Schutz des Betons 
gegen schadliche 

Einwirkungen 
durch Ab
dichtung. 

Gegen Feuchtig
keit, Schlagregen, 

Stauben von 
BetonfuJ3biiden, 
Ausbliihungen. 

Wohn- und 
lndustriegebaude, 
Fassaden, Wetter
seiten, Keller und 
Souterrainraume. 

Talsperren, Rafen
bauten, KanaIe, 
Wasserleitungen, 

Schleusen, 
Briicken

fundamente, 
Wehranlagen, 

Schlachthauser, 
Molkereien, 
gewerbliche 

Betriebe. 

Stein, Zement, 
Kalk. 

,... 

1m VerhaItnis 1:1 mit 
Wasser mischen, leicht 
siedend machen und mit 
einem Pinsel auf das rohe 
Mauerwerk oder den Ver
putz auftragen. Flachen 
wllhrend der.Behandlung 0 

trocken halten, damit :; 
diese aufnahmsfahig sind. 
1 kg reicht fiir '" bis 5 m' 

Flache. 

Wird im kalten Zustand .., 
mittels gewiihnlicher § 

Biirste 2 mal aufgetragen: ~ 
man streicht mit 1 kg rund ~ 
4 bis 5 m' Flache (beim ,0 
eraten Anstrich); beim .., 

zweiten braucht man ~ 
etwas weniger. Z 

Untergrund reinigen, dar
auf einmaliger Anstrich. 
Verbrauch fUr 1 m' 150 
bis 300 g. Verdiinnung 

mit Wasser 1: 1. 

~ ~ ~ 
~ " . 

'::1 ~ Bl·tumen-Asbestkom- Auf gut abgeriebene '" btl 
.::l 1'1 Briicken, Stein- B t nflll h "'.>I 8: ~., position, in KaIte und Abdichtungen. mauern, Keller, e 0 c e :2,... 
, '::I~ Ritze gleich elastisch, Terrassen, Dacher. 0,5 bis 2,5 kg/m' => 

'§ ~ ~ kalt aufstreichbar. aufstreichen. "'!..'" 
o ,... 

_~ ~~~/i-------------------/--------------/--------------I-------------------I~oo~ 
ol al 
~ .., 
p:j, til 

:::1'1 
Ol ·S.!l 
/:t >~~ 

Benzin- und olfest, 
betonhartend. 

Betonhartung, 
Verhinderung von 
Staubentwicklung 
auf Betonboden. 

BetonfuflbOden 
in Spitll,lern, 

Kasernen, 
Schlachthiifen, 
Garagen usw. 

bll 
1m Verhll,ltnis 1: 4 mit "'" 
Wasser verdiinnt, mittels '" 
Biirsten oder Kannen auf - .:!?, 

getragen; dreimaliges 
Trll,nken empfehlenswert. 0;. ,... @ ,"' 

___ =~~/-----------------I------------ ____________ ' _________________ 1---00 
Zaher, elastischer, un

durchHtssiger, fugenloser 
Belag; wetterbestandig. 

Wird streichfertig 
geliefert. Ritze- und 

kiUtebestandig-, 

Schutzanstrioh 
fUr rissig 

gewordenen' 
Beton. 

Betondacher, 
Riihrenleitungen, 

Kessel
mauerungen. 

Schadhafte Stellen vor
her ausbessern; 80dann 
mittelsPinseloderDralIt
biirste leicht auftragen. 
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2. Mortelzusatze 

~ 
., 
~ 

S & 1'1 
Zusammensetzung .A.nwendungs· Verarbeitung 

., 
.g 

~ 
Zweck 

..., 
Elgenschaften gebiete Verbrauoh '" 1 0 

., 
" 

~ 
~ ~ 

~oo Besteht aus organisohen 
0 

...,~ 
0 

"'" Salzan, die 01· und Pal- Das fliisslg gelieferte .. tl'1 
,o~ ~1ll mitinslture in gebundener Dichtung des Aetemum wird im .A.n- ~J,f ~2 o~ Form mit Zusiltzen in Betongetiiges Sltmtliche Beton- machwasser aufgelostund 

.§ ",' Form von Emulsion ent· gegen hohen bauten, die .A.n- zur Betonbereitung ver' .00 

M 00 

~~ halten; wasserdioht bei Wasserdruck und grillen besagter wendet. Fiir 1 rna Beton: 0 .... 
1'1 : hohem Druok, bestltndig Feuohtlgkeits- Art ausgesetzt 4 bis 16 kg '" !j~ .,~ gegen Sulfate und andrangjeder Art. sind . oder je Saok Zement ~~ ...,~ Cl S 
.:l~ sohwache Siluren. % bis 1 kg. ;;l 

~ 

----
t- g 
~ ,.b4" 
Zt- ~~ 
.S~ ~~ 

'tl ':Z ~~ 
" ~.s p-<~ S :"i:I <> ~'" Volumbestitndig,langsam Sohaohtbauten, Mischung: 1 Teil "Alca", :a .. " " .~ bindend, widerstands- Gefrierschltohte, 3 Teile Sand. 0;;:: 
Gl .0 • Schutz gegen Kalibergwerks- "'~ 
~ SO flthlg gegen aggressive genannte Angriffe. bauten, eilige Verarbeitung normal. .S" 

Wltsser, Frost, Meer- Reiohlich Wasser zusetzen. <>1'1 
0 0< wasser; hohe An- Wasserbauten, Den Putz naoh dem Ab- ~~ rn ohemische 
:., +'''::: fangsfestigkeiten. Industrie. binden feucht halten. 00 

~~ 0'" 
0 SS 

.... ~ 

1 "'"' .~~ 
~oj 0'" 
b~ q~ 
!l. IN 
,.b4'" .... ,c 

'" ~ol Ei - --
Fiir wasserdichten Putz-

t- und Zementmortel nimmt 
~ man eine Losung von 
Z lkg .A.ntaquid in 181 

i 
Wasser, fiir massives 
Betonmauerwerk und 

Fundamente eine Losung 
~ von 1 kg in 361 Wasser. 

~ 
Die Fliisslgkeit wird an 
Stelle des gewohnliohen 

,ci Kanltle, Wasser- Anmaohwassers dem 
trockenen Gemenge von a behltlter, Sohacht· Zement und Sand zu- ~ 

~ 
Schutz gegen anlagen, Brunnen, gesetzt. Nur soviel .A.nta- .... 'd Wird in dickfiiissiger Talsperren, 

'S Form geliefert und im WasserundFeuch- Schlachthiluser, quidlosung anmachen, alS ~ 
C' ..::: tlgkeitsandrang ; innerhalb einiger Stunden 0 Anmachwasser voll- Fltrbereien, oj '" maoht den Beton verarbeitet werden kann. 0 
+' ~ kommen aufgelost; ist Brauereien, 00 
1'1 wasserundurch· Den Beton bis zum Ab- o 
~ '" geruch - und geschmacklos. Badeanstalten, 

'" lassig. Tunnels, Keller, binden unter feuohten 
~ Cl 'Sacken halten. 

~ GewOlbe, Diinger- Fiir 1 ma wasserundurch-
" gruben. lltsslgen Beton, 1: 5, er-'" '03 forderlich: 4 kg .A.ntaquid. 
1'1 Zur Diohtung einer ..::: 
18 2 em starken Putzsohioht: 

1>:1 0,27 kg .A.ntaquid, 

" 2,5 em starkenPutzsehicht ..::: 0,33 kg .A.ntaquid, 0 

'" 3,0 em starkenPutzsohioht +' 

5 0,40 kg .A.ntaquid, 
~ 4,0 em starkenPutzsehioht 

0,53 kg .A.ntaquid. 



~ 
CD 

~ 

Zusammensetzung 
Eigenschaften 

Portlandzement und 
wasserabweisende mine
raliscbe und bituminose 
Stoffe. Besitzt groBere 
Elastizitat als gewohn
licher Zement, ist saure
bestandig (Humussaure), 
wasserdicht, frost- und 

temperaturbest!l.ndig. 

~ 
~ I;; Aquasit-A. Bituminose 

schwarze Fliissigkeit, 
~ wasserundurchlllBsig, 

:....o~ temperaturbestli.nd1g; 
~ Aquasit-W. WeiLl, ge-

ruchlos, in Teigform; 
~ trocken, nimmt jeden An
ostrich an. Beide volum-

best!l.nd1g, widerstands
",- fahig gegen schwache 
. 5 Sauren. 

I 
~ 

Wasserabweisend, farb
und geruchlos, antisep
tisch und desinfizierend; 

dichtet den Zement
mortel. 

Mortelzusatze 

Zweck 

Schutz gegen 
Wasserandrang 

und Feuchtigkeit. 

Aquasit-A. 
Fiir Zement

verputz, gegen 
Grundwasser und 
Erdfeuchtigkeit. 

Aquasit-W. 
Zum Abdichten 

von Zement- und 
Kalkverputz. 

Schutz gegen 
Feuchtigkeit, 
Fauinis, Pilz
bildnngen und 

Hausschwamm. 

Anwendnngs· 
gebiet 

Bauten im See
und Moorwasser, 
Keller, Wetter-

seiten, FuLlboden, 
Sta.ne, Aborte, 

Pissoirs, Wasser
beMlter, Bade

anstalten, 
Brauereien, 

Schlachthauser, 
Molkereien, 
Kiihlraume, 

Turmabdeckung. 

Aquasit-A. 
Fundament
mauerwerk, 

Keller, Gewolbe, 
Tunnels, Hafen
u. Wasserbauten, 
Schwi=bassins, 

gewerbliche 
Betriebe, wo 
Feuchtigkeit 

herrscht. 
Aquasit-W. 

AlB Wandputz 
auch in Innen

raumen, 
EstrichfnLlbOden, 
Fassaden, Giebel. 

Keller, Tal
sperren, Schlag

wetterseiten, 
Fundament

mauern, Wasser
behaIter, Bade
bassins, Unter-

fiihrungen, 
Tunnels, ScMehte, 

Senkgruben, 
ZementfuLlboden, 

Zementwaren, 
Troge, Rinnen, 

Rohre. 

Verarbeitnng und 
Verbrauch 
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Antiaquazement wird 
trocken mit Kies und 
Sand vermischt und unter 1:l 
Wasserzusatz zu Beton ~ 

verarbeitet. ": 
Als Wandverputz nimmt .0 
man 3 Teile Sand auf 
1 Teil Antiaquazement. .cIZ: Verfahren wie beim 

Putzen mit Portland-
zementmortel. . 

Aquasit-A. 
Erst Zementmortel her
stellen, naeh vollendeter 
Misehung Aquasit-A hin
zusetzen; es entsteht eine 
silbergrau6 Emulsion. Die 
zu verputzenden Flaehen 
vorher gut reinigen und 
vor dem Auftra.gen be-

netzen; gewohnlieh 
zwei Lagen. Putzstarke 

1,5 bis 2 em. 
Beim Isolieren von ge

wohnliehen Fundamenten: 
1 Sack (50 kg) Zement, 

3 Sack Sand,lkgAquasit-A. ~ 
Fiir das im Grundwasser .... 

liegende Mauerwerk: 
1 Sack (50 kg) Zement, 

2 Sack Sand, 1,5 kg 
Aquasit-A. 

1 m' fertige Beton
misehung: 

15 kg Aquasit-A . 
1 m' AuLlenputz, 1,5 em 

stark: '/,1 Aquasit-A. 
1 ml AuBenputz, 2 em 

stark: '1.1 Aquasit-A. 

Aquasit-W. demAnmaeh
wasser beimengen, damit 
Mortel verarbeiten. 50 kg 
Zement, 3 Sack Sand, 
1,5 kg Aquasit-W. Edel
PUtz: auf 150kg Material 
1 kg Aquasit-W. Putz
starke von 1,5 cm geniigt. 

5 bis 8% "Awa" wird ~ 
dem Anmachwasser zu- .... 
gesetzt; diese Fliissigkeit :; 
zur Zementmortelberei - ... 
tung verwenden. Vor dem .~ 
Anbringen des Isolier- <:> 
putzes Fliichen reinigen '" 
undaufrauhen;fiirWande ..; 
2 bis 4 em, fiir FuLlbOden <Xl 

3 bis 5 cm starken Putz :a 
verwenden. ~ 
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Zusammensetzung 
Eigensohaften 

Heillarbige, weiBgelbliohe 
Emulsion in Form von 

butterweiohem Brei, 
wasserabweisend, wider· 
standsiahig gegen Ver
witterung und saurehal
tigeWltsser; gegendirekte 

Hitzeeinwirkung un
bestltndig. 

Wie Stahlbeton-Klein· 
logel. Ritzh!l.rte: 8 bis 9, 
Abschleifverlust 0,04 bis 

0,05. 
voUig rostfrei. 

Reine Kristalle und Kri
stalloide von grollter 
spezifischer Hitrte werden 

mit bestem Portland
zement vermischt. 

Feinkorniges, auf 
ohemisch-meohanisohem 

Wege hergestelltes 
Produkt. 

L. Herzka: Betonschutzmittel 

Zwack 

Isolierung 
vor Feuchtigkeit 
in jeder Gestalt. 

Trittsiohere, 
staubfreie und 

wasserdichte Her
stellungen undBe
l!l.ge auf Beton. 

Keine Abniitzung 
der Oberflaohe, 

daher keine Staub-
entwioklung, 

wasserundurch· 
lassig. 

Grolle Wider
standsflthlgkeit 

gegen Bean
spruohung duroh 
sohwere Lasten, 

gegen Einwirkung 
betonsohadigender 

Fliissigkeiten, 
Ole usw. 

Anwendungs
gebiet 

Grundwasser· 
abdichtung, 
FuBbMen, 

Witnde, Wetter
seiten, Terrassen, 

Balkone. 

Fiir Platten, 
Fliesen, Briicken, 
Sllos, BehMter
auskleidungen, 
Wasserbauten. 

BetonfuJ3bilden, 
Trfttflltchen, 
Betonstufen. 

ZementfuLlbilden 
bester 

Ausfiihrung. 

Verarbeitung und 
Verbrauoh 

Mit 8 bis 10 Teilen Wasser 
zu einer milohigenFli1ssig-

keit verriihren, dem : 
trookenen Zement-Sand
gemisoh alB Anroach
wasser zusetzen und zu 
einem plastischen Mortel-

brei verarbeiten. 
Mischung: 

1 Sack Zement, 3 Saok 
Sand, 2 y. kg Ceresit, 

Erfordernis: 
Auf 1 m' nassen Mortel 

25 kg Ceresit. 

o 
<Xl 
o 
rn 

Auf 1 m' Verputz, 2 om 
stark, 0,5 kg Ceresit. 

Auf 1 m' Verputz, 3 em _~ 
stark, 0,75 kg Ceresit. 

Auf 1 m' Verputz, 4 em ~ 
stark, 1,0 kg Ceresit. ';:: 

Wird aufgetragen und ~ 
behandelt wie jeder nor

male Zementmortel. 

Richtet sich nach dem 
Verwendungszweck. 

o 
o 
,.; 

-:P-
o 
o 
o 
'" rn 

Wird in Verbindung mit 
einem Portlandzement
estrioh auf festem Unter- "", 
beton in Stil,rken von 5 " 
bis 10 rom Duromit-"" 
sohiohte und 20 bis 30 rom ;;; il 
Estriohsohiohte aufge- 0 "" 
bracht. Fiir einen Belog ",,'~ 
von 7 rom benotigt man ... .c: 
z. B. 10 kg Duromit und :E ~ 
7 kg Zement fiir die Duro- 1'1 
mitsohiohte, Bowie 32 1 g" 
Sand und 11 kg Zement o·~ 
fiir die Estriohschichte. .... 

Herstellungsdauer: rn 
1 Legerstunde und 

y. Helferstunde je m'. 

Wird im trookenen 
Zustand geliefert und auf 

den nooh feuohten, 
frisohen Zementestrioh 

aufgestreut und ein
gerieben. Die Oberflache 
des Estriohs erhMt hie

durch eine homogene 
Sohutzsohicht. 

Bedarf je m': 1,5 kg. 



o 

Zusammensetzung 
Eigenschaften 

Lagerfahlg, temperatur
bestll,ndig. 

Butterweicher, 
seifenartfger Brei von 

wasserabweisender 
Wirkung, auch bei hohem 

Wasserdruck (bis 18 
Atm.). 

Abdichtender Anstrich 
von glitnzend schwarzer 

Farbe. 

~ 01- und fettfreier Zement-
~ und· 'KaJkmortelzusatz, 
III S ~ far bIos, siturefest, bestitn
&'i :it P dig gegen Temperatur· 
o IS ~ einfliisse und Langen, 
~ .E eO Putz sehr hart. Verbindet 
~ .g I:Q sioh ohemtseh mit Zement 

..:< = und Kalk. Kein Aus· 
~ frieren und Verwittern. 
..; 

;::: 

= " ~ Fettlose Fliissigkeit, ohne 
po EinfluB auf die Natur· 

farbe des Mortels und 
o Betons. Dichtende Wir-
o kung beruht auf Kristalli
<Id sationsprozeB; tempera
... turbestitndig und bis 
. § 5,5 Atm. wasserundurch· 
03 litssig. 
~ 

Mortelzusatze 

Zweck 

Schutz gegen 
Salpeter· und 

A=oniakschitden 
sowie schwefelige 
Rauehgase und 

gipshaltige Grund
witsser; macht 

Beton und Mortel 
wasserdicht. 

ErhOht die Zug
u. Druckfestigkeit. 

Macht den Mortal 
wasserdicht, be

seittgt Hans
sohwa= und 

MauerfraB. 

Herstellung von 
wasserdichtem 
Beton, Zement, 
Mortal, Verputz. 

Anwendungs· 
gebiet 

Neubauten, 
Baureparaturen. 

Grundwasser
abdichtung, 
Horizontal
isolierung, 

Keller-, Woh
nungen, 

Schitohte, Schlag
wettermauern, 
Terrassen- und 

Balkon
abdiehtung. 

bei allen Beton· 
und Mortel· 

arbeiten. 

GrundwaBser· 
arbeiten, 

Trockenl~ lsolierung von 
feuchter Bau- Linoleum· und 

werksteile, Ver- Steinholzestrich, 
hiitung von Fassaden· und 

SaJpeteraussohlag. Balkonabdichtung 
Autogaragen, 

Wasserbehitlter . 

lsolierungs· und 
Dichtungsmittel 

gegenGrundfeuch· 
tigkeit, Schlag· 
regen, Frostein
wirkung, Haus-

schwa=. 

Beton
konstruktionen, 

Fundamente, 
FuBbOden, 

Decken, 
Terrassen, 
Reservoire, 

KlIoIlitle, Senk
gruben. 

Verarbeitung und 
Verbrauch 

Durchsehnittsverbrauch 
bei 1 ma Baumaterial 8 
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o 

~ 
,.0 bis 10 kg. 

Wird im Anmachwasser ~ 
gut aufgelost oder bei 
Verwendung automati
scher Mischtrommeln der 
Trockenmischung beige· 

geben. 

1 I Heimalol wird mit 
6 bis 8 bzw. 10 bis 13 I 
Wasser - je nach dem 
Wasserdruck - zu einer 
milchigen Fliissigkeit ver
riihrt. Mit diesem An· 
machwasser wird das 
trockene Zement-Sand
gemisch zu einem leicht
fliissigen Mortelbrei ver-

.... 

o 
00 

o mengt. 
Fiir 1 m' Putz, 1 cm ;;! 
stark, 'I. kg Heimalol. ~ 

Fiir 1 m a Betonmasse 
15 kg HeimaJol. 

Fiir 1 ma Zementmortel
masse 25 kg Heimalol. 

... Wird mittels Pinsel ge· 
gestrichen. Auf 3 m' .~ 
Beton bei zweimaligem 0 
Anstrioh 1 kg erforderlioh. ... • .... 

1m kalten Wasser auf· 
lOsen (1: 10), die Losung 
als AnmachwaBser zur +'j 
Bereitung des Mortels 

verwenden. 
Fiir 1 m' nassen Mortel J5 

25 kg Lugato. 
Fiir 1 m' Putz, 1 em stark, :El 

250 g Lugato. .S 
Fiir 1 m' Putz, 2 em stark, Z 

500 g Lugato. 

Mitgewohnlichem Wasser 
1 : 7 verarbeiten; diese 
Losung bildet das An
machwasser fUr denKalk
zementmorteloderBeton. 
Misehungsverhitltnis des 
Mortels resp. Betons be-

langlos • 
Fiir 1 m a Beton oder 

Mortel rund 20 bis 
25 kg Mortelwatproof. 
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Zusammensetzung 
Eigenschaften 

% Philopor T. in Teigform. 
... PhiloporP. in Pulverform. 
A WasserabstoBender Zu. 
. satz, der, dem Zement
~ mortel beigemischt,dessen 
.0 Poren schlieB1;; verfarbt 
S nicht, ist geruchlos; auch 
., fiir Kalkmortel verwend-
'-' bar. 

Zweck 

Macht Putz und 
Beton wasser

dicht, auch bei 
starkem Wasser· 

druck. 

Kalk·undZementmortel- Putzen und 
zusatz; Zement bindet Mauern bei Frost. 

rasch abo 

Dickfliissiger, farbloser 
Zusatz, iiI- und fettfrei, 
wasserloslich, wirkt durch 
chemische Umsetzung in 
den Kalkanteilen, wo 

durch sich saurefeste 
Kristalle bilden; wird 

auch kombiniert mit 
Lithurin angewendet. 

Abdichtung des 
Betons gegen 

Grundwasser und 
Feuchtigkeit, 

auch bei hohem 
Wasserdruck. 

Anwendungs
gebiet 

Fassadenputz, 
Innenputz, Stiitz
mauern, Tunnels, 
Talsperren,Trink-
wasserbehaIter, 
Keller, KanaIe, 

Senkgruben, 
gegen Grund· 
wasserandrang . 

Bauarbeiten 
im Winter. 

Keller, BehaIter, 
Schachtanlagen, 

Senkgruben, 
ZementfuJlboden, 

Fassaden aus 
Zement, Kalk und 

Edelputz. 

Verarbeitung und 
Verbrauch 

PhiloporT.l: 10inWasser 
auilosen, mit diooer 
Fliissigkeit Mortel resp. 
Beton wie iiblich an-

machen. bl) : 

Philopor P.l: 10 inWasser ~ 
auilosen, und zwar: g g 

Zuerst 1:1, 10 Milluten ........ 
stehen lassen, dann die ." : 
iibrigen 9Teile des Wassers :;;0 
hinzugeben. Weitere Ver· 00 

arbeitung wie bei T. 00' 
Vor Anbringen der ersten 00::: 

Schicht Wandflache naB· ;;: 
halten; zweite Schicht an- ~ : 
bringen, bis die erste fest 

geworden ist. E-< P; 
Fiir 1 m' Mortel 20 bis 
25 kg Philopor, fiir 1 m' 
Putz, 2 cm stark, 'I, kg 

Philopor. 

Praparat dem Kalk oder . 
Zementmortel zusetzen in I g 

folgendem Mischungs- ..; 
verhaItnis: bei .... bl) 

rund-l0'O •. ;!l~ 
1 Teil: 2 Teile Wasser, I"' ° 

rund- 20' 0 1°;:: 
1 Teil: 1 Teil Wasser, I~' co 

rund-30' 0 .... ~ 
2 Teile: 1 Teil Wasser, ;;: 

gut durchriihren in ~ 
moglichst reinen GefiiBen. 

1: 15 in Wasser auilosen, 
Fliissigkeit als Anmach· 
wasser fiir Mortel- resp, 

Betonbereitung ver· 
wenden. Vor Auibringung " 
des Putzes Flachen naB· 
machen und mit Zement· 

milch grundieren. 
Fiir 1 m' Putz, 1 cmstark, 

0,175 kg Prolapin, 
fiir 1 m' Putz, 2 cm stark, 

0,35 kg Prolapin, 
fiir 1 m' Putz, 3 cmstark, 

0,525 kg Prolapin. 
Fiir 1 m' Beton 10 kg 

Prolapin. 

'" :s 
° 00 

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

Teigartlge, 
konsistente Masse, 

gerucblos, den Mortel 
nicht verfarbend, 
01- und teerfrei, 

frostsicher. 

Macht Mortel 
wasserdicht, 

unempfindlich 
gegen Siiuren 

und Ammoniak, 
schiitzt gegen 

Feuchtigkeit und 
Grundwasser. 

Grundwasserab· 
dichtung, Wetter· 

seiten, Wasch· 
kiichen, HeiJlluit· 
kammern,Stallun' 
gen, Senkgruben, 

Kanalanlagen, 
Kellerraume, 
Reservoire, 

Fundamente, 
Balkonabdeckung. 

In 10 bis 12 Teilen Wasser 
auilosen, mit dieser 
Fliissigkeit als Anmach
wasser das trockene 
Zement·Sandgemenge zu 
einem Martel verarbeiten. 

Fiir 1 m' Verputz, 
0,5cm stark, 0,15kgRabit, 

fiir 1 m' Verputz, 
1 em stark, 0,30kg Rabit 

fiir 1 m' Verputz, 
2 cm stark, 0,60 kg Rabit, 

fiir 1 m 3 Mortel 
25 bis 30 kg Rabit. 

° 00 

o 
rn 
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Zusammensetzung 
Eigenschaften 

In Pastaform als Zusatz 
zur MortelbereitUDg; 
keine SchwindUDg, 

verhindert pnz- und 
Schwa=bildUDg. 

Fliissig, bis 20 Atm. 
Druck anwendbar. 

Mortelzusatze 269 

Zweck 

Dichtet und 
i=unisiert 

Beton- und Mauer
werk gegen 

humussaure-, 
kohlensaure- und 
schwefelhiiltige 

Wasser und 
Auslaugung. 

Plotzliches Ab
binden, rasches 
Erhll.rten des 

Zements. 

Anwendungs· 
gebiet 

Verarbeituug und 
Verbrauch 

Gebiiude, Keller, 
Stollen, Schiichte, 
KanaJisationen, 

1:8 bis 1:12 in Wasser 
auf!osen, Flussigkeit aJs 
Anmachwasser zur Mortel
reap. BetonbereitUDg ver-

wenden. ~ 
FUr Im'Beton 10 bis12kg .... 

Turbinen· 
ka=ern, Boden
uberzug in chemi
schen Fabriken. 

Sika 1. .1; 
FUr Verputz: 

LosUDg 1: 8 bis 1: 12. 
FUr 1 m', 1 cm stark, 
rund 0,25 kg Sika I, 
fiir 1 m', 2 cm stark, 

rund 0,50 kg Sika 1 
oder je Sack Zement 

rund 1,5 kg Silm 1. 

AbdichtUDg von 1: 2 mit Portlandzement 
Wassereinbriichen. zu einem homogenen Teig 

mischen; rasch arbeiten. 

o 
o 
c.; 
rn 

.... 

.:; 
o 
o 
.0 
rn 

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

.§ 

Fliissig, bindet innerhalb 
1 bis 5 Minuten ab; erhOht 
die Druckfestigkeit. ist 

raumbest!l.ndig. 

DichtUDg von 
wasserdurch

lassigen Fugen bei 
aJlem Mauerwerk. 

Tunnels, Stollen, 
Schachte, 
Briicken

unterf11hrungen. 
o 
o 

J,f 
1:3 bis '" mit Portland- .... 
zementmischen; die Fugen .~ 
werden mit der Masse von ' . 
Rand aus oder mit der 

Kelle Busgestrichen. c.; 
rI1 

-- ~I---------------I----------I·---------I----------------

~ i "' ~ 0 Fliissig, entMlt Il.tzende 
<d.... Pi Bestandteile! Vorsicht auf 
~ ~_ee Raut und Augen. 
'COrn ~ Volumbestandig; keine 
1'1 >-< RillbildUDg. 
~ 
rn 

i 
~ee 
.~ ~ Fliissig, BOnst wie 
~~ Sika 1. 

~rn 
rn 

DichtUDg von 
porigem, wasser

durchlaasigem 
Beton und Putz 

wiihrend der 
Berieaelung durch 

Wasser. 

Dichtet gegen 
Druckwasser, Cne, 
petrolbestandig, 

gegen Meerwasser, 
nicht gegen starke 

Aggreasivwasser. 

Widerst&ndsfiihig 
gegen .A.ggressiv

wasser. 

FUr 1 em starken Verputz 
je 1 m' erforderlich: .... 
VerdunnUDg 1: I, .:; 

Bedarf 1 kg, 0 

1:4, ~ 
Bedarf y. .. 

VerdiinnUDg 1: 3 bis '" in 
Wasser: LoSUDg mit dem 

Trockengemisch rasch 
durcharbeiten. 

rn 

... 
$, 
o 
o 
.0 
rn 
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= 
~ 

ZUBIIlDlIlensetzung 
Eigenschaften 

Zweok 

• Ausgleiohsohichte beste- Geringe 
~.. hend aus einer Misohung Abnfitzungs-
_ von bestem Portland- fil.higkeit, keine 
rn zement mit rauhen, zaoki- Staubentwioklung, 
'!::I gen Metallkllrnohen und wasser-, Ill- und 
fi! Quarzsand. gasundurohlassig. 

! 

Eisenartige, homogen ga
sohlossene, diohte Masse 
aus Sand, Zement und 

H;;rtematerial. 
Wasserdioht bis 250 Atm. 
Ritzhll.rte 7 bis 8; Ab

sohleifverlust 0,06. 

Diohtungsmittel fUr 

Trittsiohere, 
staubfreie und 

wasserdiohte Her
stellungen undBe
lilge auf Beton. 

AnwendUDgs· 
gebiet 

BetonfuJ3b6den, 
Trittfll1ohen, 
Betonstufen, 

Platten. 

Fiir Platten, 
Fllesen, Brfioken, 
SilOB, Beh!l.lter
aUskleidungen, 
Wasserbauten. 

Verarbeit:nng und 
Verbrsuch 

~w 

~~ 
.<:I~ 

Wird auf festem, nioht ~ g 
brfiohigem Unterbeton als '" • 

Stahlestriohhaut auf- e.l"" 
gebraoht. ~:S 

FUr eine Stahlestriohhaut .::> 
von 5 mm StArke sind '~g 
per 1 m' erforderlioh: ~ • ..; 
Hil.rtematerial (Metall- ~'l.l 
kllrnohen) 6 kg, Zement bIl •• 
6 kg und 3 1 Quarzsand. ~.<:I 
Herstellungsdauer der i3.~ 
Betonhaut % bis 1 Stunde ;g 1;] 

je 1 m'.. .<:IE 
~= ='" 

Riohtet sioh naoh dem 
Verwendungszweok. 

~~ 
o~ 

1:/1 

o 
o ... 
.;i, 
o 
o 
o 
~ 

rn 

... 
Beton und Mllrtel. Frei = von Fetten und bitumi

~ nilsen Bestandteilen; 
po wasserundurohlllBsig bis 

Wasserdiohter Diohtungsarbeiten. 
Beton und Mllrtel. 

Wird dem Anmaohwasser 
des Betons oder Mllrtels 

zugegeben. .;i, 
o 
0>. .. 
rJi 200 Atm. 

ZementBohnellbinde-
.d mittel; sohwaoh gelbliohe 
o Fl1issigkeit; spez. Gew.: 
... 1,2; geruohlos, hitze-und 

1= .~.;!: 
. S~ 
~ 
d 

frostbestil.ndig, nioht 
brennbar, nioht atzend. 

Benzin- und llliest, 
betonhartend . 

DiohtUDgsarbeiten 
mit Zement bei 
Wasserandrang. 
Betonieren bei 

niedrigen Tempe
raturen; Besohleu
nigung der Ab-

bindezeit. 

Betonbartung, 
Verhinderung von 
Staubentwioklung 
auf Betonbllden. 

Bedarf: 1 m' Mllrtel 1: 3 
erfordert 7,5 kg Trioosal . 

Wasserduroh· 
brfiohe in T~~, Bei Abdiohtung bis 8 : 
Badeanlagen, Ab Minuten: 30 1 Trioosal ... 
diohtUDg feuohter sIIr auf 100 kg Zement. ~ 

W~de. Bei l!l.rigerer Abbindezeit 0 
SohneY-W11'ksames entBpreohend grll.Bere Ver- ""' 

Vel'gle.Ben von dfinnung ..; 
Masohinen- . rJi 

fundamenten. 

bIl 
."i 

Betonfu.Bbilden Zusatzmittel zum ... 
in Spitil1ern, Anmengewasser von .~ Kasernen, Beton im Verhaltnis 0 SohIsohthilfen, 1:8. ~ Garagen usw. ... 

rJi 
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Stahlbauwerke, Schmiede- und Kunstschmiedearbeiten 
Auf Grund von Mitteilungen zusammengestellt von lng. L. Herzka 

Modellierte Guflsachen 
Waagner-Biro A.-G.; Wallner und Neubert 

Gnf3eiserne Abort-, Drainagerohren nnd Fassonstiicke. Innen und auBen geteert. 

Gerade Rohre, Wandstarke 7 mm 

Durchmesser in mm 

Baulange in mm 100 I 125 I 150 I 175 I 200 I 225 I 250 I 300 
Gewicht je Stiick kg 

2000 26 34 39 49 56 74 80 110 
1000 16 19 22 28 35 44 52 65 
800 13 17 19 22 31 37 47 59 
700 12 15 18 21,5 29 33 43 54 
600 10,5 13 16 20 27 29,5 38,5 50 
500 9 12 14 19 23 26 34 44 
400 7 10 12 14 20 22 29 42 
300 6 8,5 10 11 18 19 25 36 
200 5 7 8 9 14 15 21 30 
100 4 5 6 7 10 11,5 16,5 24 

Preis je 100 kg S 56,00 bis 66,00 

Einfache nnd schrage Abzweiger sowie Bogenstiicke werden wie gerade 
Rohre unter 1 m Lange berechnet. 
Gainzen je 100 kg . . . . . . . . .. S 75,00 Pu tzrohre je 100 kg . . . . .. S 95,00 

l;l' 
Kanalgitter mit nnd ohne Rahmen 

(Abb. 1) 
I I 
I I 

I r 

'....-:-a==?li rr- ~c 
,,",--b-~ 

Abb. 1. Kanalgitter 

Abmessungen 

a I b I 
mm 

200 245 
290 320 
370 400 
450 505 
500 560 

Gewicht 
c je Stiick 

kg 

40 10 
45 17 
48 28 
50 58 
55 78 

Preis je 100 kg S 63,00 bis 75,00 

Kanalverschliisse (Regenkasten), qnadratischer Qner
schnitt (Abb. 2). 

Seitenlange des Deckels in mm: 140160190225285340 
" deroberenOffnung"" 100 120 150200 250 300 

Preis j e 100 kg S 95,00 

Strallenkanalrahmen mit Scharnieren (Abb. 3) 

leichtere Gattung 
470 mm2 i. L., 170 mm hoch, Gewicht rund 
550 "" 1 7 0 " 
600 " " 170 " 

130 kg 
160 " 
172 " 

_\hb. 2 
Kono.lvu·,;cWuB 

\lIh.3 
~tl"(\Of·Dk,ll1·tlrn llllu'u 

"lit ~l~lulrnll·f'('n 

Abb.3 
Strallenkanalrahmen 

mit Scharnieren 
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sehr schwere Gattung 
470 mm2 i. ,L., 210 mm hoch, Gewicht rund 192kg 
550 "" 210 " 210 " 
600 "" 210 " 300 " 

Preis je 100 kg S 58,00 bis 63,00 

Einsteigschachte mit Rahmen und vollem, gerieftem Deckel: 

500 x 500 mm i. L., 200 mm hoch, Gewicht rund llO kg 

600 x 600 " " " 200" " " ,,145 " 
Preis je 100 kg S 60,00 bis 75,00 

Holzeinwurfrahmen mit voUem, gerieftem Deckel: 
LichtgroBe 525 x 315 475 x 475 500 x 500 950 x 325 mm 
Preis je Stuck S 42,00 50,00 60,00 135,00 

Schachtdeckel: a) regensicher, mit ubergreifendem Deckel, auch mit innerem 

..,,~- a. - Blechdeckel und versperrbar lieferbar (Abb.4) . 

~Ei:lilt Ii I I 'JEjr 
1< b ----:>;..;1 

Abmessungen in mm 

b 
I Gewicht I Preis, 

rund kg je l~O kg 

Abb. 4. Brunnenschachtdeck el 

a 

350x 5001470 x 6201 
400 x 600 540 x 730 

c 

65 I 4305 I 85,00 65 85,00 ' 
Fiir VerschluBvorrichtung je Stiick . S 4,00 
Schliissel hierzu je Stiick . . . ... .... , " 1,00 
Fiir separaten inneren Blechdeckel 

Aufschlag je Stuck ..... , , , . , . , . ,. " 6,00 

b) Quellen- oder Brunnenschachtdeckel, rund, regensicher, einschlieBlich Ver
schluBvorrichtung (Abb. 5). Preis je 100 kg S 105,00 

Abmessungen in mm I Gewicht rund 
a b c kg 

500 650 130 I 50 
600 750 130 60 

~: a. -:~~ 
Ie:: b ",I 

Abb. 5. Brunnenscbachtdeckel Abb. 6. Scbachtdeckel mit Scharnieren 
und Messingscbrauben 

c) regensicher, rund, mit Scharnieren und EntliiftungslOchern, samt Messing
schraube zur VerschluBvorrichtung, inklusive vier Steinschrauben (Abb. 6). 

Gewicht rund 75 kg. Preis je Stuck S 90,00. 

Pissoirverschliisse (Abb. 7): 
aus Messing, je Stuck........... S 10,00 bis 22,00 
" GuBeisen,,, ,,' . . . . . . . . .. " 2,50" 7 ,50 
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Stra6enkanalgitter mit geradem oder gebogenem Deckel 

Flache im Lichten in cm2 •••••••.••••.••••••••••••• 300 

{ leichtere Gattung . . .. 68 
Gewicht je Stuck in kg fUr schwere" 100 

(Abb. 8): 

400 475 
75 124 

112 183 

550 
145 
206 

273 

600 
163 
300 

Ahb. 7. Plssoirverschliisse Abb. 8. Stral.lenkanalgittcr 

Preis je 100 kg S 58,00 bis 63,00 

Benzinabscheider (Benzinfang) fur Autogaragen, chemische Betriebe usw. 

Wirkungsweise. Das Gebrauchswasser 
gelangt (Abb. 9) durch einen Einlauftrichter E 
in das Bogenrohr B, das in den Klarraum ein
mundet. In diesem vergroBerten Raum gelangt 
es in eine Ruhelage, wodurch samtliche spezifisch 
leichteren Stoffe, wie Benzin, 01, Fett usw., nach 
oben ausgeschieden werden. Oben im Klarraum 
ist ein Auffangkorb A, durch dessen Schlitze 
Benzin und andere spezifisch leichtere Sto'ffe 
einflieBen. 

1m Klarraum unterhalb des Einlaufrohres 
ist ein Schlemmkasten angebracht, in dem sich 
die Schmutz- und Sinkstoffe ablagern und leicht 
entfernt werden konnen. Abb. 11. B enzinabscheidel' 

Die fast in ganzlicher Ruhe befindliche Wassersaule fordert die Absonderung 
der Fremdstoffe sowie die Abkuhlung des Wassers. Das gereinigte Wasser passiert 
die im Schlemmkasten befindlichen Schlitze und gelangt unter der Scheidewand in 
den Ablaufraum und von dort durch das Siphonrohr zum Kanal. 

Preise in Schilling je Stuck: 

Runde Form, rund 125 kg, S 190,- (Waagner.Biro A. G., Wallner und Neubert 
und Dabeg·Maschinenfabrik), rechteckige Form, rund 175 kg, S 250,- (Waagner
Biro A. G.). 

Ausfuhrung Limann·Oka, Marke Argus und Patent Dabeg. 

I .. .. I mit I mit seitlichen I iiiI' frostfrelen I Vorsenken ') I 
Post fUt' Stande [Rosteinlauf ZnfluJ3stu~zen I[ Einlauf fiir frostfreien Anmerkung 

I ohne Rostemlallf Einbau 

1 einzeln 

I 

390 
I 

- - - ') Gehause, 
2 1- 3 570 580 770 135 Aufsatz, Rost 

3 4 - 6 695 
I 

690 885 135 
und Eimer 

4 4- 12 I 1095 1090 I 1280 170 I I 

Einlaufkasten innerhalb der Garage je Stuck S 48,- . 
BaUt'atgeber, 9. Aufl. 18 
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Schulz slander fUr Dachrinnen
ablaufrohre (Abb. 11) 

Hahnkappen (Abb. lOa bis e) 

I 

Gewicbt 

Ab- I bildung 

= 
a 

" ~S a' 
ffiS b 
~.S 
.2 b' 
-< 

c 
Gewicbt 
rund kg 

225 

150 

300 

220 

150 

5 

a b 

260 284 348 180 135 185 190 115 

188 207 282 - - - - -

324 348 408 250 200 260 275 150 

252 271 342 - - - - -

128 142 138 160 235 275 2001155 
6 9 10 12 6 14 13,5 4,5 

Preis je 100 kg S 96,00 

d e 

120 180 

- -

170 265 
- -

185 280 

6 11,5 

c 

D L obne I mit I fii~ je 
WeItere 

Auslaufstutzen 100 mm 
mm rund kg 

70 11 12,5 0,8 
100 27 29,5 2,0 
120 32 37 2,6 
140 1000 38 44 3,0 
160 43 51,5 3,5 
170 45 - 54,5 3,8 
220 65 80 5,0 

Preis je 100 kg mnd S 75,00 

, 
~' 
1/ 
tr 

Abb. 10. Habnkappen Abb. 11. Scbutzstander 

Jauchenrinne fur Stiille, mit durchbrochenem Deckel: 

a) 65 mm tief je m .... .... ...... ... ....... . . S 18,00 
b) 110" "" .......................... ,,30,00 

Hierzu: KniestUcke, je Stuck ad a) S 7,20, ad b) S 12,00 
T·Stiicke " a) " 9,00, " b) " 18,00 
Kreuzstiicke" " " a)" 12,00, " b) " 24,00 
Ablauftopfe mit pneumatischem VerschluB und zwei Einmundungs

stellen der Rinnenenden, je Stuck ad a) S 22,00, ad b) S 40,00. 
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Jauchenabzug fur Laufstalle (Boxes), mit einem Auslauftopf von vier Ein
stromungsoffnungen, in den je eine 1 m lange Gitterrinne mundet, der Topf mit 
Deckel, je Garnitur ........ . ..................................... S 170,00 

Kanalgitter fur Stallungen mit einfachem SiphonabschluB, der bei Ver
stopfung durch Mist, Staub oder Sand leicht zu reinigen ist, je Stuck: 

ohne mit 1 mit 2 mit 3 r:;;~~~E;-' 
Rinnlochern 

250 mm im Geviert groB, S 25,00 28,00 31,00 32,00 
400 " " ,,44,00 46,00 48,00 50,00 

Dachbodenfenster aus GuBeisen fUr Schieferstein- und 
Ziegeldacher mit Flachrahmen und Aufspreizstange, je nacho 
GroBe (Abb. 12), je Stuck: ~~====<;~=:!J 

Lichte Weite a) mm 190 270 370 450 485 425 600 
" Rohe b) " 260 555 460 550 620 700 750 

Preis in S 18,0025,0028,0032,0042,0048,0055,00 Abb. 12. Dachbodenfenster 

Fenster fUr Stallraume, samt Zugvorrichtung zum Offnen und SchlieBen, 
je Stuck 0,35 x 0,65 m ........... S 30,00 

" 0,40 x 0,70" ........... ,,35,00 
Saulen mit glattem FuB und Kopf per 100 kg .. . ............. . S 80,00 
Tragsaulen mit FuB und Balkenkapital, roh, je 100 kg . . . . . . . . .. " 85,00 

" "" " appretiert, je 100 kg ... , " 90,00 
" "" Ornamentverzierung, je 100 kg. . . . . . . . . . . . .. " 105,00 

Standsaulen fUr Gitter, je 100 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 120,00 
" " " modelliert und reich verziert, je 100 kg . .. " 185,00 

Saulenfii8e oder -schuhe mit angegossenen Fundamentplatten (ge-
brauchlich bei Rolzsaulen), je 100 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 85,00 

Ansatzschuhe der FuBschuhe mit horizontaler Platte und schrag
stehendem Einsatzkasten (fUr Dachbinder, Hange- und Sprengwerke 
und Eisendacher), je 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 90,00 

Bausaulen aus nahtlos gewalzten Mannesmann-Stahlrohren (S. 40). Je nach 
Stuckzahl und Rohrdurchmesser, einschlieBlich Armatur, je kg: Kc 3,0 bis 4,0. 

Stabil Eckschutzleisten (Allmendinger, Karlsruhe i. B.) werden so in den Verputz 
eingebettet, daB nur ein schmaler Metallstreifen in der Wandflucht sichtbar bleibt. 
Festhalten erfolgt ohne besondere Halter laut Abb. 13. Preis je Lfm. RM 0,80. 

Dielenschutzeisen (Allmendinger, Karlsruhe i. B.) gegen ZerreiBen und Ver
ziehen des Rolzes, Abb. 14. Preis je 100 Stuck RM 10,5. 

Abb. 13. Eckschntzleisten Abb. 14. Dielenschutzleisten 

Putzdeckleisten (Jespa) aus verzinktem Eisenblech, mit gelochten Seiten-
wandungen. Sicherung vorspringender Mauerecken. Je Lfm ........... S 1,35 

18' 
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Bautrager aus StahF) 
Walztrager, £ranko Baustelle Wien, in Fuhren von mindestens 3000 kg, ohne 

Abladen, Grundpreis je 100 kg S 41,50. 
Hierzu kommen: 
a) Profilaufschlage je 100 kg, und zwar fur: 
I Nr. 10 bis 18, 22 A, 24 A, 28 A, 35 bis 45, [Nr. 22 bis 30 .. S 0,50 
I " 6" 8, [ Nr. 8 bis 20 .............................. " 0,80 
I " 18 A .•....................... ~ ....................... " 1,00 
[" 6Y2 ................................................. " 3,75 
b) Langenaufscblage j e 100 kg, und zwar fur: 
1. Uberlangen fiir jedes angefangene Meter uber 10 m, und zwar fiir das Gewicht 

des ganzen,Stabes: 
I Nr. 6 bis 16, [Nr. 18 bis 30 S 0,35 I Nr.32 bis 45 ............... S 0,50 
I " 18 " 30 ............... " 0,30 [" 6" 16 ............... " 0,45 

2. Unterlangen, das sind Langen unter 2 bis 0,25 m, 
von unter m ................ 2 bis 1 1 bis 0,5 0,5 bis 0,25 

S ................ 0,35 0,50 0,70 
3. Fixe Langen, je 1 Stuck, geschnitten mit: 

plus 25 mm Toleranz plus 10 mm Toleranz 
Profil 18 ... . . . . . . .. S 0,30 ......................... 0,35 

" 20 bis 30 .... " 0,35 ......................... 0,50 
" 32" 45 .... " 0,50 ......................... 0,80 

c) Aufscblag fUr das Schneiden, vorbehaltlich einer Langentoleranz von 100 mm, 
S 2,00 je 100 kg. . 

Die Aufschlage a), b), c) konnen fiir uberschlagige Berechnungen gegenwartig 
mit etwa 5% des Grundpreises angenommen werden. 

d) Steglocher je Loch: Profil Nr. 6 bis 18 20 bis 32 
S 0,50 0,65 

Flanschenlocher urn 100% teurer. 

35 bis 50 
0,75 

e) Biegen von Tragern und [ Eisen uber 50 kg Gewicht (darunter besondere 
Vereinbarung) und je 100 kg: 

Profil: 6 bis 18 20 bis 28 28 A bis 35 
nach der Flanschenrichtung, kreisformig ..... S 30,00 28,00 26,00 

" " Stegrichtung " " 60,00 
"" "an den Enden im Feuer, 
je Bug .................................. ,,20,00 26,00 

f) Verbolzungen (einschlieBlich Bohren der Locher), je Stuck: 
Langen in mm bis 250, 251 bis 400, 401 bis 500, 501 bis 650, 651 bis 800 

mit Gasrohren oder Kontramuttern .. S 3,50 5,00 8,00 10,00 12,00 
ohne Gasrohr, ohne Kontramutter ... ,,3,00 3,50 5,00 7,00 10,00 

Genietete Trager, franko Baustelle Wien, ohne Abladen und ohne Grund-
anstrich, durchschnittlicher Preis je 100 kg ........................... S 75,00 

Rundeisen: 
Durchmesser mm 5 bis unter 6, 6,5 bis unter 7, 7 bis 8, 8 bis 10, 10 bis 12, 12 bis 50 
Preis je 100 kg S 51,50 47,50 44,00 43,50 43,00 41,40 

') Nach Angaben von Max Wahlberg, Wien. 
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Genietete Stander. Durchschnittspreise je 100 kg in Schilling franko Baustelle 
in Fuhren von mindestens 3000 kg. 

hofil, I H J[ II] [J=[ 
6-30 t 70,00-50,00 t 75,00- 55,00 t 77,00-57,00 t 80,00-60,00 t 73,00-53,00 

Betonrundeisen in losen Stangen bzw. 
Durchmesser mm 5,5 6,0 7 bis 8 
Preis je 100 kg S 51,00 48,00 45,00 

in Biischen 
8 bis 10 

44,00 

unbestimmten Gewichtes: 
10 bis 12 12 bis 50 

44,00 43,80 
Rippenbleche, lagernd, in Tafeln von 1 x 2, 1,25 x 2,5, 1,5 x 3 m GroBe, 6 mm 

stark, einschlieBlich Rippe, Preis je 100 kg ....... . . . ......... .. ...... S 52,00 

Preise von eisernen Dachern je 100kg und je m2 GrundriB in Schilling 
(franko Wagen Baustelle, samt Montage und Grundanstrich) 

I Stiitzweite in Metern I Gegenstand, Deckung Anmerkung 
10 t 15 I 20 I 25 

Pappe, Eternit Einfaehe Sattel· oder Pult-

Binder, Pfetten, Verbande . ... .. __ .. 18,00 20,40 24,00 27,00 dacher, ohne Grate, Iehsen 
und Holme. GrundriB-

Glasdacber langen von rund 40 m. 

Binder, Pfetten, Sprossen, Verbande. 30,00 35,00 38,00 41,00 Nicht im Preis en thalten : 
Abladen, Hochziehen, Ge-

Holzzementdacber riistung, Hilfsarbeiter-

Binder, Pfetten ..... .. ............ . . 20,00 24,00 28,00 30,00 beiste II u ng. 

Kittlose Verglasungen (Abb. 1 und 2), bestehend aus gewalzten Sprossen samt 
SchweiBrinnen, mit Blechkappen und Dichtungsunterlagen, First- und Traufen
abdichtungen aus verzinktem Eisenblech, 
Befestigungsmitteln und der Verglasung 
aus 6 bis 7 mm starkem Drahtglas, samt 
Verlegen an Ort und Stelle, jedoch ohne 
Geriistung, fiir kleinere Objekte bis etwa 
100 m2 abgewickelter Dachflache, Preis 
je m2 •••• ••• •••• • ••••• • ••••••• S 32,00 
Fiir gr6Bere Objekte, Preis je m2 " 28,00 

Fiir Betriebe mir saurehaltigen Gasen 
werden die Eberspac herschen Sprossen 
schlagsicher emailliert bzw. verbleit ge
liefert; PreiserhOhung rund 44 %. 

Abb. 1. Bauart 
Eberspiicher 

Abb. 2. Bauart 
Zimmermann 

Gelander. N ormalstraBengelander, Stander aus I Nr. 10, Abstand 4,0 m, 
1 m hoch iiber Terrain, Eingrabungstiefe 0,5 m, Holm aus I Nr. 8, Preis je 

1 m ........ . .. . .............. . .... . .............. . ..... ........ . S 6 ,00 
Preis je Endstander . . ......................... ... ... . ............... " 7,75 

Normalgelander fiir Eisenbahnbriicken, Stander aus Winkeln 50 ,50·6, 
Abstand 2,5 m, 1,1 m iiber Terrain, Eingriffstiefe 0,125 m, Holm und Riegel aus 

Winkeln, 40·40·5, Preis je 1 m ..................................... S 7,50 
Preis je Endstander ........ . .................. . .. .. .. . .. .. ..... . .... " 5,00 
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282 L. Herzka: Stahlbauwerke, Schmiede- und Kunstschmiedearbeiten 

Wendeltreppen (Abb. lOa und b) ganz aus Flulleisen, Trittflachen aus geripptem 
Blech, StoBflachen mit Flacheisen vergittert, Spindel aus Gasrohr, Gelander aus 
Rundeisen mit einem Drittel-Rundeisen als Handleiste. 

Radius R in ................ m 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 1,00 

Gewicht der Stufe ........... kg 13 14 15 16 17 18 20 

Preis 
" 

........... S 25,40 27,40 29,40 31,20 33,10 35,20 39,10 

Gewicht der Austrittsplatte ... kg 35 38 40 43 46 48 52 

Preis 
" 

... S 68,30 74,30 78,20 84,00 89,90 93,80 101,70 

Anmerkung: Kalkulationsgrundlage je 100 kg in Schilling: 

Material und Anstrich S 51,20, Lohne, Regie und Gewinn S 144,30, also 
zusammen S 195,50. 

Gelander und Gitter 

Stiegengelander (Abb. 11) mit unterer Lau£schiene, ohne Holzhandleiste, samt 
allem Kleinmaterial, 18 kg je Lfm, Preis je 100 kg S 355,00, reicher verziert 
(22 kg je Lfm) je 100 kg S 470,00. 

Stiegengelander wie vor, jedoch als Aufzugsgelander mit Drahtgeflecht ver
sehen, 60 kg je Lfm, Preis je 100 kg S 485,00. 

Aufzugtiire, an das Stiegengelander angearbeitet, samt allem Kleinmaterial, 
je Stuck (180 kg) S 246,00. 

Abb.ll 
stiegengeUinder 

If-If 
fO~ 

() 0 () 

Abb. 12 
Tiirfiillungsgitter 

Abb. 13 
Streckmetall (Raute) 

Balkongitter aus Schmiedeeisen, leicht verziert, samt aHem Kleinmaterial, 
28 kg je Lfm, Preis je 100 kg S 438,00. 

Fenstergitter aus Schmiedeeisen, leicht verziert, 2,0 x 1,0 m, je Stuck (26 kg) 
S 58,00. 

Tiirfiillungsgitter (Abb. 12), wie vor, 1,4 x 0,42 m, je Stuck (7 kg) S 39,00. 
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1 42 10 
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Tabelle iiber Streckmetall (Tragnetzblech) 
(Waagner-Biro A. G., Wien) 

'" S>':!':''''s ~ , ,:: 
S OJ) ..., 0.., 

~ -.... ~ Cl ,:: ..=I,::",':: OJ) ,::,....::::p~ <.l .-"I :CIl a3~'::~0J) 
:~ S .-"I ~ ,:: CIl 0<,:: ~ ~ .... ..=I.S ,:: ,:: ,:: ,:: 0 t: ':: . .., 

~ S .~ ~:~ ~ .~ ;:9 Wird vorzugsweise t;s . ..., .... I> ,:: 35 • 
,:: ..., aJ ~ ................ ~,:: ~ :::i ...... .-"I '::'''' verwendet fur ~,:: ..=I ,+-<':: ~..., 

S·~ P:: '+-< ~oo:: ~ ~ 
~ • .-I Cl ::i~Cl ..., "',:: ~..o S rJ2 . ..., ~:<g;t:; '2 . .., 
~ ~ ~ H ~ ...... 

~ e; ~~ CIl ~;;;1~'d 
\!> rJ2~'dw ~ • .....,<.l 

Cl 

r V «kloidung von Saulon, 
Tragern und solchen Kon-
struktionen, die feuer-
sicher umhullt werden 

2,OxO,6 1,90 - 1,6 3,10 I "non, Stukkatu, -IEin-
lage- )Netzblech fUr Dek-
ken und Wande. Einlage 
fUr freistehende Beton-

wande 

2,5x 1,25 3,94 2,8 5,50 
f Besonders widerstands-

- t fahig fUr moglichst ein-
bruchsichere Wande 

2,5X 1,0 1,76 - 3,8 2,90 1 FiirGartenzaune, Schutz-
2,5X 1,5 3,00 - 3,8 3,60 J gitter usw. 

6,OX3,0 3,75 4,80 6,0 3,40 
4,5x3,0 2,97 3,60 8,0 2,80 I Bow,h", .... In Bolon· 
6,OX4,5 6,25 7,20 6,0 4,60 balken und Deckenl) 
4,5X4,5 5,00 5,40 8,0 3,70 

6,OX3,0 2,04 2,40 11,8 2,10 1 Hurden fiir Rinder, 6,0 x 4,5 3,12 3,60 U,8 2,70 
4,5X3,0 1,45 1,80 15,8 1,70 f Pferdeauslaufe usw. 

3,Ox3,0 2,05 2,40 U,8 2,10 {BeWehrungen in Beton-
balken und Deckenl) 

2,5x 1,5 5,16 - 2,8 6,30 
f Besonders widerstands-t fahig fur moglichst ein-

bruchsichere Wande 
3,Ox3,0 7,00 - 3,1 6,20 ) FurGartenzaune, Schutz-4,5x3,0 6,38 - 4,2 4,50 
3,Ox3,0 4,07 - 6,3 3,40 f gitter usw. 

1) Die Zugbewehrung darf unter Annahme einer zulassigen Inanspruehnahme von ao = 1700 kg/em' 
bereehnet werden. (Siehe auoh Seite 232.) 

Die angegebenen Gewichte sind approximativ und dienen nur als Anhaltspunkte 
fur die Frachtberechnung. 

Die groBte Breite der Tragnetzbleche betragt 2,40 m, die Lange ist 
durch die Fabrikationsbreiten der Bleche begrenzt. 

Die Tragnetzbleche mit 10 mm MaschenhOhe werden nur in Langen bis zu 80 cm 
erzeugt. 

Bei Bestellungen ist die Lange des Tragnetzbleches in der Richtung a-b, die 
Breite in der Richtung c--d anzugeben (siehe Abb. 13). 
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Spundwandeisen Bauart "Larssen" 

Profil h G e w i c h t I Widerstandsmoment 
der Spundwand I des Spundwand· der Spundwand 

je m' in kg eisens je m in kg je m in em' mm mm 

Ia 7· 65 82 33 380 
I 8 75 96 38 500 

II 10,5 100 122 49 849 
III 14,5 123,5 155 62 1363 
IV 15,5 155 187 75 2037 
V 22 172 238 100 2962 

Festigkeit des Materials in kg/mm 2 : 37 bis 44 45 bis 52 50 bis 60 48 bis 58 
---------------------------------

Dehnung" " " % ____ 2_2 _______ 2_0 ________ 18 ________ 1_8_ 

ab Dortmunder Werkje 1000 kg RM: 190 195 205 205 

Bei Lieferung in rostbestandigerem Kupferstahl tritt ellle ErhOhung um 
RM 10,00 je 1000 kg ein. 

Eckausbildung fiir beliebige Winkel a moglich nach Abb. 2. 

---'tOO---...,o+E---'tOO---::;>IIE---IfOO----

Abb.l Abb.2. 

Eisen-Spundwand Roesch, etwas abweichende Konstruktion.1.-formiges Profil. 

D. K. G.- nnd Wema-Ankerschienen 

Sie werden bei der Ausfiihrung der Eisenbetonkonstruktion in Balken, 
Unterziigen, Stiitzen sowie Deckenplatten mit einbetoniert und dienen spater zur 

1 
! 

tE---'t{j4{j~ 

I 
I 
I 

"'-~l 
J 

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 

miihelosen Befestigung und Anbringung von Transmissionen, Rohrleitungen usw. 
(Abb. 1 bis 7). 
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Es ist vorteilhaft, die Ankerschienen von Auflager zu Auflager durch
zufiihren und konnen dann laut Bestimmung des Deutschen Ausschusses fUr Eisen
beton vom September 1925 und der osterreichischen Bestimmungen fUr Eisenbeton 

811 

(175 

~ 
I I 

Abb. 5 Abb. 6 

I 
/< 578 

Abb. 7 

I 
>1 

vom September 1927 Ankerschienen zur Befestigung von Transmissionen bis zu 
50% ihres Gesamtquerschnittes als Armierungseisen in Rechnung gestellt 
werden (§ 18, Abs. 3). 

~ 
"'il 13 ~ " .., "'il @ 13 " ~ oS " .S .<:I '" '0 

" ~ 
~ 13 13 '0 ,.Q .., 

00 ..cI 

~ 
0 00 :~ gj,~ '0) Richtpreise " " § Profil1) " 00 s~ 'dn 

~ 5< " j§ ,.Q ~o je Lfm 
" .., ~S il "'~ :a.§ .., p 

~i I .~ . 0' .<:I '" ~ § ~n On .~ n ii :cl H 
.0 ",13 ~§ ~ ~~ " 'i-so 
,.Q "" " 

~,., 
" 'OJ" ,,~ 

-<I ~ Z ~ E-< P ~ >Q E-< 

1 Hauerschiene ., ............ 9,20 8,80 7,75 36,60 15,30 - }2/20 bis ".'a-11/s 8000 "'.5O I i 2 GroJ3e J ordahlschiene ..... 6,75 6,50 5,45 14,60 4,51 - 3,5/20 6/S_3/, 6000 ,,12,50 ~ 
3 Kleine J ordahlschiene ..... 4,00 3,75 3,30 5,05 3,03 - 1,5/20 1/2_3/4 4500 " 8,00 
4 Leichte J ordahlschiene .... 2,46 - 2,00 2,50 1,70 - 1,5/20 1/2_3/4 2000 ,,5,75 ~ 
5 L-Schiene, Prof. 6 ......... 6,46 - 5,40 25,14 6,75 21,50 ¢ Eisen 8;. - ,,8,00 ~ 
6 Transmissionstrager ....... 16,30 .- 13,00 240,00 48,00 - - 1/2-11/, - ,,18,75 ~ 
7 Wema-Ankerschiene ...... 4,60 4,10 3,70 8,50 3,90 - ¢ Eisen 5' - RM 4,10 ,8 

') Profit 1 bis 6: Deutsche Kahneisen G. m. b. H. (A. H. Frankl u. Siihne, Wien), Profil 7: 
J. Eberspacher, EJ3lingen a. N. 

Abb. 8 Abb. 9 Abb. 10. Abb. 11. 

Die zu den einzelnen Profilen passenden Bolzen sind so konstruiert, daB, 
nachdem dieselben durch die Schlitze der Schienen eingefiihrt sind, ein Verdrehen 
und damit Herausfallen der Bolzen unmoglich ist (Abb. 8 bis 10). Ein Verschieben 
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der Bolzen in der ganzen Schienenlange kann jedoch bequem erfolgen. Hierdurch 
ent£allt die Sorge der vorherigen Bestimmung der einzelnen Be£estigungspunkte. 

.S 
"6 
'i" 
;?l 

8 
10 
12 
14 
15 
16 
18 
20 
21 
22 
24 
26 
28 
30 
35 
40 
45 
50 

Spater kann auch ohne besondere Unkosten und 
Betriebstillegungen eine Umstellung bzw. Neuein
schaltung von Maschinen vorgenommen werden. 

Sonstige Anwendungsgebiete. Be£estigung von 
Rohrleitungen (Abb. ll), Kranbahnschienen (Abb. 12), 
Kabel (Abb. 13), Verankerung von Maschinen 10 

Abb. 12 Abb. 13 Betonkorpern usw. Walzlangen bis 15 m. 

Schornsteinaufsatze, Bauart John 

Aus Eisenblech, im Vollbade rostsicher verzinkt. 

Tabelle fUr gangbarste Ausfiihrungen (Qualitat II) 

Preis je Stuck in S Abb. 3 

I I Verliinge- Malle I Preis Anmerkung rungsrobr 
Abb.l') Abb.2') zu Abb. 1') in em in S 

je 1 m 

- 8,00 9,00 13x 18 32,00 Abb. 1. Quadratischer Stutzen mit Auflage-

18,00 9,00 12,00 13x20 35,00 rand ffir gemauerte, quadratische Schornsteine. 

19,00 12,00 13,00 13x23 36,00 Abb. 2. Kreisrunder Stutzen ohne Anflage-
rand ffir gemauerte Schornsteine, Blech- oder 

23,00 16,00 17,00 13x26 41,00 Tonrohre. 
- 18,00 - 13x29 42,00 Abb. 3. Rechteckiger Stutzen mit Auflagerand 
29,00 19,00 19,00 16x20 36,00 ffir gemauerte, rechteckige Schornsteine. 

35,00 23,00 21,00 16X23 41,00 Abb. 4. Ffir quadratisehen bzw. runden QueI" 
39,00 27,00 24,00 16X26 42,00 echnitt von 1,10 bis 3,00 m (fiir Malzdarren). 

Preis iiber Anfrage. - 30,00 - 16x29 45,00 
43,00 31,00 26,00 19x23 45,00 
46,00 33,00 33,00 19x26 47,00 ') Preis fiir GroJ3en von 60 bis 100 em iiber 

Anfrage. 
50,00 36,00 36,00 19x29 49,00 Mehrpreis fiir Reinigungstiir fiir Verliingerungs· 
54,00 40,00 38,00 22X26 49,00 rohre S 3,00. 
60,00 45,00 45,00 22x29 53,00 Qu a litiit I. Preis urn 35% hOher; geeignet 

102,00 54,00 65,00 - - bei schwefelhaltiger Koble, Koks odeI' Gas. 

116,00 95,00 73,00 - - Qualitiit III. Preis urn etwa .l5% niedriger; 

127,00 110,00 80,00 - - geringe Bleebstiirke. Erzeugt nur in Gl'oJ3en von 
14 bis 50 em. 

155,00 122,00 90,00 - -

Abb.l Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 
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Schornsteinaufslitze zu Abb. 2 und 3 mit Verlangerungsrohr. 

Tabelle fUr gangbarste Ausfiihrungen (Qualitat II) 

Rohrllinge in m I Jedes Rohrllinge in m I Jedes D~Chm' l weitere D!ll'Chm·1 weitere .A.n.merkung mcm I I I Lim III em I I I Lfm 
'I, 1 j l i 2 2 Rohr 'I, 1 1'/, 2 Rohr 

10 11 16 21 26 9 26 46 62 78 95 33 
Qualitlit I 12 15 21 27 33 12 28 50 67 85 104 36 

14 19 25 32 38 13 30 54 73 93 111 38 um 35% 
16 2 3 30 39 47 17 35 60 80 104 125 45 teur!'r, 
18 27 36 46 55 19 40 98 130 163 195 65 Qualitlit III 
20 31 41 52 62 21 45 112 147 185 221 73 um 15% 
22 35 46 59 70 24 50 125 162 205 245 80 billiger 
24 38 50 63 76 26 

Feststehende Schornstein- und Ventilationsaufsatze, B auart J ohn. 

a) fur gema uer t e Sc hachte, Blec h- oder Tonrohre (Abb. 5). Preise 
in Schilling. 

Rohrdurehmesser in em 110 112114 1 161 18 1 20 125 130 135 1 40 145150 

Modell Abb. 2, Stutz en . .. .. .. 15,5 18 2 1 23 26 30 45 6 1 80 108 135 150 
--------- - ---------- - -

R hI"" ' p~ 20 21 25 28 31 35 52 70 93 123 155 170 o r ange III m . . . . . . . . .. 1 24 27 3 1 35 40 45 68 88 115 155 190 210 
J edes weit ere m Rohr .. .. . . .. 9 12 13 17 19 2 1 30 3 8 45 65 73 80 

" ---\~ ---- \ 

Abb .. 0, 

AM ... (; . \biJ. i 
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b) Sonderausfiihrung fiir Gasabzugsrohre (Abb. 6), 

Durchmesser in mm 50 60 67 76 87 92 99 lO5 112 

Preis in S 8,00 8,50 9,00 lO,50 12,50 14,00 14,50 15,50 16,50 
Perfekt.LUfter, Bauart Zimmermann (Abb. 7), quadratisch oder rechteckig; 

bietet Schutz gegen Regen und Schnee; weist alles Wasser nach auBen ab, auch 
Schwitzwasser. Preis je Stiick 50 X 50 cm S 160,00. 

Zugvorrichtung, bestehend aus Drahtseil, Leitrollen und Einhangevorrichtung; 
Preis je 1 m S 3,00. 

Jalousien - Rouleaux - Rollbalken 
Nach Mitteilung von Wolt a r und Molnar 

Bretteljalousien (Abb. 1) in Naturfarbe, fein Iackiert oder in beliebiger Farbe 
gestrichen und lackiert, aus 65 mm breiten Resonanzbrettchen hergestellt, samt 
komplettem Zugeh6r, wie: Jalousiebander, Zugschniire, Patent-Knopfschnurhalter 
und Kettchensteller, einschlieBlich Befestigung an Ort und Stelle: 
je 1 m2 •• •••• ••• ••• • ••••••••••••••••••••••••••• • •••••••• • • S 12,00 bis 15,00 
Ausspanner (Ausspreizvorrichtung) je Jalousie ..... . . . ....... " ·1,50 " 2,00 
Seitenblenden, je Jalousie ...... . .. . .... . ......... . ........ " 1,50" 2,00 
Jalousien im geringeren AusmaB als 1,75 m2 werden fiir volle 1,75 m2 berechnet. 

SelbstroIIer (Abb. 2) mit prima FloBrollermaschinen amerikanischen Systems, 
samt SeitenIagern aus prima impragniertem englischen FloBroIIerstoff, aus roh-weiB
gestreiftem Gradl oder aus Creme-K6perstoff, je 1 m2 • ••• • ••••••• • ••••• S 12,00 
1 oller lintel' 1.7- m2 werdcn flir yolk· 1,7.) m2 
hercchnet. 

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 

RoIIschutzwande aus trockenen inlandischen Fichtenstaben, mit harter Unter-
leiste und Deckleiste, mit Stahlbandern untereinander verbunden, je m2 : 

naturbelassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 25,00 
einmal mit Firnis eingelassen ............................... ,, 26,00 
lackiert .......... . .......... . ....... . .. . ....... . ..... . .. . .. ., 30,00 
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Holzrouleaux aus gerippten Holzstaben mit Zwirn, glatt oder uberlegt gewebt, 
einschlieBlich Befestigung an Ort und Stelle, je 1 m2 

naturfarbig ................................................ S 5,80 
in beliebiger Farbe, ein- oder zweifarbig ...................... " 6,50 
Ausspanner, per Fenster .................................... " 0,90 
Holzrollbalken (Abb. 3), naturbelassen, aus trockenen, rund 40 mm breiten, 

schwedischen, astreinen Kieferstaben, die einzelnen Stabe im obersten Drittel 
mit prima Durchzugsgurten verbunden, im unteren Teil durch Stahlplattchen 
verstellbar befestigt, um nach Bedarf Licht und Luft einzulassen. Rollbalken im 
geringeren AusmaB als 2 m2 werden fUr volle 2 m2 berechnet. 

Rollbalken aus schwedischem Kiefernholz, je 1 m2 ••••••••.••• S 28,00 
Automatischer Gurtwickler mit vernickelter oder vermessingter 

Deckplatte, je Stuck .................... _ .............. "" 9,00 
Solid konstruierte, einhandig zu betatigende Ausspreizvorrichtung, 

je Stuck ............................................. ' ... " 16,00 
Stahlrollbalken in bester Ausfuhrung aus prima steirischem Spezialrollbalken

blech, rund 0,6 mm stark, gewellt, vierfach mit Stahldrahtgurten besetzt, mit je 
2 kriiftigen Doseschen Spezial~Rollbalkenschiossern mit 4 Zuhaltungen, 2 Schlusseln 
zum Sperren vorgerichtet (Hoch- oder TiefverschluB), die Sockelplatte mit T-Eisen 
versteift und Zugkloben. Der Zugmechanismus mit komplettem ZubehOr, wie 
prima Stahlzugfedern, Gasrohrwelle, Federgehause, Scharniere, Hangelager, ge
zogene Rollbalkenfiihrungsschienen fiir Holz
montierung vorgerichtet, der Mantel mit echter 
Leinolfirnisfarbe grundiert, einer Zugstange, 
komplett montiert. 

Rollbalken im ge:ringeren AusmaB als 3 m2 

werden fUr volle 3 m2 berechnet. 
Rollbalken fiir Holzmontierung, 

je m2 ••••••••• • •• • ••••••••••• S 22,50 
Rollbalken fiir Mauermontierung, 

je m2 •••••••.•••••••••••••••• ,,23,85 
Rollbalkenmantel ohne Mechanismus 

und ohne Fiihrungsschienen ... " 18,00 
Zur lichten Breite werden 5 em fUr die Nuten 

und zur lichten Rohe 3'5 em fUr den Kasten zu
geschlagen. 

Rollgitter1) (Abb.4). Gleiche Konstruktion r;J~~~~~~~~~~~ 
wie Rollbalken, jedoch in den Schienen - zur k·~r~,~{ ~~-~~~~::~~~~~d 
sicheren Fiihrung der seitlichen Rollen - ein- ~ ~ 
genieteteRalbrundeisenfuhrungen. Zum VerschluB Abb. 4 

von Raumen, die jedoch sichtbar bleiben sollen, 
je 1 m2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S 42,00 
Stiicke unter 3 m2 werden fUr 3 m2 berechnet. 
Garagerollbalken in Spezialausfiihrung mit extrastarken Mauerfiihrungs

schienen, mit selbsttatig wirkendem Stahlfederzug oder Maschinengetriebe (Kurbel-

1) Laut Mitteilnng von Alfred Woltar, Wien. 
Banratgeber, 9. Ann. 19 
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antrieb). Der Mantel erhii.lt laut behOrdlicher Vorschrift ein Ventilationsgitter 
aus feinmaschigem Drahtgeflecht - mit Halbrundstaben versteift - eingesetzt. 

Abb. 5 

Rollbalken ohne Mechanismus und ohne 
Ftihrungsschiene je m2 ........ . ..... S 13,00 

Rollbalkenfiir Holzmontierungvorgerichtet " 15,50 
" "Mauermontierung vorge-

richtet .. .............. ..... . . ... . .. " 16,50 
Ventilationsgitter, je Stuck ... ....... . . " 2 ,50 
Wellblech in Tafeln, 90 bis 235 cm breit, in 

der Breite von 5 zu 5 cm steigend, zirka 
80 cm hoch, je I m2 ................ " 6,00 

Wellblech, auf bestimmtes MaB zuge 
schnitten, je 1m2 ..... ... ...... . . . .. " 7,00 

Wellblech, zugeschnitten und genietet, je 
1m2 .. .. ......... ... ............. .. " 8,00 

Wie vor, mit Drahtgurten besetzt, je I m2 " 9,00 
Schiebegitterl) (Scherengitter) (Abb. 5), zusammen

schiebbare, schmiedeeiserne VerschluBgitter, System 
Bostwick, aus Spezial-U-Eisen, ein- oder zweiteilig, 
mit Doseschem SicherheitsschnappschloB, fiir Geschiifts
lokale, Haustore, Fenster und Tiiren. Schiebegitter 
im geringeren AusmaB als 1,5 m2 werden fUr volle 
1,5 m2 berechnet, 

bei 10 mm Spezial-U-Eisen, je I m2 ........ . ..... .. . ..... . . S 39,00 
" 13 " " 1" .......... . . . . . . . . . . . . .. ,,42,00 
" 16 " " I" ......... . ... . .. . .. . . . . . " 45,00 
" 19"" "" I" ....... . . .. ... . ..... . .. . " 50,00 

Dosesche SchlOsser hierzu, je Stuck ..... .. .. . . . .. .. .. . . .. .... " 4,50 

Sonnenschutzplachen (Abb. 6) mit selbsttatigem, schnellwirkendem Stahl
federzug, bis 6 m Lange, bestehend aus der 10 cm starken Holzwalze mit Feder-

Abb.7 
Abb. 6 

garnitur, Endbuchse und Lagern, Ausspreizstangen mit Scharnieren, bzw. bei 
groBerer Ausladung und geringer Hohe mit Schuberausspannern, Laufschlitten 

1) L au t Mitteilung von Alfred Wol tll,r, Wien. 
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und Hangestiitzen, der aus Gasrohr verfertigten Unterstange samt Besatzstange 
zum Einnahen des Stoffes, mit impragniertem oder nieht impragniertem Segel. 

Plaehen-Federzuggarnitur, bestehend aus guBeisernen Ge
hausen mit Bleehbiiehse und Endkapsel samt Lagern, fiir Holz-
montierung vorgeriehtet, bis 6 m Lange, mit einer Feder .... S 16,00 

Doppelfedergarnitur ... . . . . . ..... . .... . .. . ........ . ........ . " 23,00 
Aufzahlung fiir Mauermontierung . ................... . ... . . "" 1,00 
Plaehenmasehinen (Abb. 7) mit 

Sehneekenantrieb, bestehend aus der IbiS 5 m Lange ... S 32,00 
oberen Masehine samt Endkapsel, der "10,, " .. . " 35,00 
unteren Masehine mit Kurbel " 25" " ... " 45,00 

Obere oder untere Masehine der halbe Preis. 
Holzwalze vierfaeh verleimt, je 1 Lfm ................ .. .... " 3,00 
Unterstange aus Gasrohr mit Besatzstange zum Anbringen des 

Stoffes, je 1 Lfm ................ . ........ . .. .. .. .. ......" 4,50 
Ausspreizstange mit Seharnier, an Holz montierbar . . ........ . " 12,00 
Sehuberausspanner mit Laufsehlitten und Hangestiitzen ...... . " 18,00 
Wellbleehsehutzdaeh, rund 30 bis 35 em breit, vernietet, mit 

Latten besetzt, fiir Mauermontierung vorgesehen, je I Lfm " 5,00 
Fiir Segelbespannung besonderes Anbot einholen. 

Einmauerschranke 
F . Wertheim & Co., Wien 

Ge-Hohe Breite Tiefe Preis GroBe in in in wicht in Ausfuhrung Nr. in kg em em em rund S 

Mantel aus 3 mm, die einflugelige 

1 22 24 25 18 140 Tiir aus 5 mm starkem Bessemer-
2 26 32 25 24 160 stahl und Stahlpanzer von 5 mm 
3 30 35 25 28 180 Starke; As bestisolierung. Doppel-
4 40 40 35 42 200 bartsehlol3 mit Baskilleriegeln. 

5 50 45 35 56 265 Nr. 1 und 2 sind innen leer, Nr.3 bis 5 

6 60 50 40 80 305 erhalten eine, Nr. 6 zwei Einlege-
platten. Anstrieh vorne grau, die 

iibrigen Seiten schwarz 
19" 
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Wellbleche 
Laut Angabe von M. Ulrich, Wellblechbauten, Wien 

1. Querschnitts- und Gewichtsangaben - Tragvermogen fUr eine zuUissige 
Inanspruchnahme von 1200 kgjcm2 

a) Flache Well bleche rs- b --, d _W 

.: 
~ 
~ 
P:: 

't1 Gewicht in kg 
Querschnitts-MaJ3einmm " fiir 1 m" ein-

funktionen ..., 

" " :s .<:l 
'0 

~~ .<:l 
~~ 

~ ~ 
~ 

'01 ... 
008.& .c ,. " is " ..:sS'S ,!oI rod c,''''' >QS 

~ 
~o~ ~!:~ .§r:.,>Q .a,S 

~~ 
...,...,>Q 

""S f~S 
" ~..d\'""l ~S"" ~ ~ U ... 'l""Io~ 

0':;:: i ~a~ z 

schlieJllich 
seitlicher 

'Oberdeekung 

'" ~ ~ 

~ '" ~ III 

Zulassige, gleichformig ver
teilte Belastung (einschl. 
Eigengewieht) in kg/mB 
bei einer Inanspruchnahme 
von 1200 kg/em" und einer 
freien St11tzweite in Metern 

von 

1,0 11,5 I 2,0 I 2,5 I 3,0 

0,7 8,31 4,16 6,87 8,25 400 178 100 64 45 
0,8 9,50 1,75 7,85 9,27 455 202 114 73 50 

I 70 20 0,9 10,69 5,35 770 8,83 10,27 512 228 128 82 57 
1,0 11,88 5,94 9,81 11,24 570 254 142 91 63 
1,25 14,84 7,43 12,27 13,58 712 316 178 114 79 
1,50 17.81 8,91 14,72 15,82 850 380 213 137 95 

------ 0,7 ----s,s5 ----s;23 -- 6,98 8;'39 500 223 125' 80 ~ 
0.8 9,55 5,98 7,98 9,43 573 254 143 92 64 

II 86 2- 0,9 10,74 6,72 774 8,98 10,44 645 286 161 103 72 
o 1,0 11,93 7,47 9,98 11,43 715 318 179 114 80 

1,25 14,91 9,34 12,47 13,80 895 398 224 143 99 
t ,50 17,90 11,21 14,96 16,80 1075 475 269 172 120 

------ 0,7 ~ --r;;n --6';78 ----s;i4 552 245138 ----s9 62 
0,8 8,95 6,59 7,74 9,15 632 280 158 101 70 

III 135 30 0,9 10,07 7,42 8,71 10,03 712 315 178 114 79 
1,0 11,19 8,24 810 9,68 11,90 790 350 197 127 88 
1,25 13,99 10,30 12,10 13,39 990 440 247 158 110 
1,50 16.79 12,36 14,52 15,60 1185 526 297 190 132 

------ 0,7 ~,43 6;35 --~ ---s;55 610 270 152 ~ 68 
0,8 9,63 7,25 8,13 9,61 695 310 174 Itl 77 

IV 100 30 0,9 10,84 8,16 9,15 10,64 785 347 196 125 87 
1,0 12,04 9,07 800 10,17 11,65 870 387 218 140 97 
1,25 15,05 11,33 12,71 14,70 1090 484 272 174 121 
1,50 18,07 13,60 15,25 16,38 1305 580 326 209 145 

------0,7 ----s;87 ~ --~ ----s;99 752 335""1s8 120-s4 
0,8 10,13 8,96 8,55 10,10 860 382 215 137 96 
0,9 11,40 10,08 9,62 11,19 968 430 242 155 108 

V 100 35 1,0 12,67 11,20 700 10,69 12,25 1076 478 269 172 120 
1,25 15.83 14,00 13,36 14,80 1344 598 S36 215 150 
1,50 19,00 16,79 16,04 17,23 1610 715 402 258 178 

------ 0,7 8;277;23--~-s,46 694 3081731ll 77 
0,8 9,45 8,26 8,05 9,51 793 353 198 127 88 

VI 125 35 0,9 10,63 9,30 750 9,06 10,53 893 395 223 142 98 
1,0 11,81 10,33 10,06 11,53 992 440 248 159 110 
1,25 14.76 12,91 12,58 13,93 1239 550 310 198 137 
1,50 17,71 15,49 15,09 16,22 1487 663 372 238 166 

------0,7 9,34 ~ --~ 9;46 907 403 ----n7 145 101 
0,8 10,67 10,80 9,01 10,64 1037 460 259 166 115 
0,9 12,00 12,15 10,13 11,78 1166 519 292 187 130 

VII 100 40 1,0 13,34 13,50 700 11,26 12,90 1296 577 324 208 144 
1,25 16,67 16,88 14,07 15,58 1620 720 405 260 180 
1,50 20,01 20,26 16,89 18,14 1945 865 486 313 216 

------ 0,7 8,16 8,13 --~ 8;56 780 346 195 125' 87 
0,8 9,33 9,29 8,15 9,62 892 396 223 143 99 
0,9 10,49 10,45 9,17 10,66 1003 446 251 161 112 

VIII 150 40 1,0 11,66 11,62 750 10,19 11,67 1116 495 279 178 124 
1,25 14,57 14,52 12,73 14,10 1394 620 348 223 155 
1,50 17,49 17,42 15,28 16,41 1672 742 418 268 185 

---- - 0,7 ----s;43 ~ --7,37 ----s;84 9U 406 228 148 102 
0,8 9,63 10,88 8,42 9,94 1044 485 261 168 116 

IX 150 45 0,9 10,84 12,24 750 9,47 11,01 1175 521 294 188 130 
1,0 12,04 13,60 10,52 12,05 1306 680 327 209 145 
1,25 15,05 17,00 13,15 14,56 1632 725 408 262 182 
1,50 18,07 20,40 15,78 14,95 1958 870 489 314 218 

Anmerkung 

f 
I 
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b) Tragerwellbleche 
-

Querschnitts· 
>q I I 'k 

Malle in mm "' 1< i :Jt funktionen -+" Gewicht in kg fiir '8 1 m' einschlieJllieh B ..; " 
:<;< "' ,R " "S" .gS seitlicher Zulassige, gleiehfiirmig verteilte Be· 

" " 2S~ ~o:t: t)berdeekung 
S ;;:; ..c:I ,!<I ~S lastung(einsehlieBlich Eigengewieht) 

'" :0 '" 
+JOO 1'11::2: 0 '" ..c:I .e ]Ii:,~ v.S in kg/em' bei einer Inanspruch· 

'" .g"" 2~ tl'tl 2~~ nahme von 1200 kg/em" und einer il< 
"' "" "'",S ~2S 'd 

schwarz I ~erZinkt freien Stiitzweite in Metern von 
~ ~ '" ~.g~ ~S::; S 
"' " '" ~ ~ s &~~ ~S~ 

0 

I I I I 3,0 I z 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 

1,0 16,75 20,41 14,56 16,43 1960 870 490 314 218 160 
1,25 20,94 25,39 18,20 20,34 2438 1084 610 390 270 198 

I 90 50 1,5 25,13 30,33 540 21,84 24,01 2910 1294 728 466 324 238 
1,75 29,32 35,22 25,48 27,65 3382 1502 845 541 376 276 
2,0 33,51 40.08 29,12 31,30 3847 1710 962 616 428 314 ---- -- ------ ""290 214 1,0 18,95 27,21 16,51, 18,89 2612 1160 653 418 
1,25 23,69 33,88 20,67 23,11 3252 1446 814 521 361 265 

II 96 60 1,5 28,·13 40,50 480 24,81 27,27 3888 1728 972 622 432 317 
1,75 33,17 47,07 28,93 31,40 4519 2009 1129 722 502 368 
2,0 37,91 53,59 33,08 35,56 5144 2286 1286 823 571 420 ------ 20,89 3338 1484 8'35 534 371 272 1,0 21,15 34,78 18,29 
1,25 26,44 43,33 22,87 25,56 4159 1849 1040 666 462 340 

III 97 70 1,5 31,73 51,82 485 27,44 30,16 4975 2210 1243 796 553 406 
1,75 37,02 60,26 32,01 34,74 5785 2572 1446 925 643 473 
2,0 42,31 68,65 36,58 39,33 6590 2929 1648 1055 732 538 ------

40,48 21,57 3886 972 622 432 317 1,0 21,71 18,89 1727 
1,25 27,13 50,45 23,61 26,39 4843 2153 1211 775 538 395 

IV 100 80 1,5 32,56 60,37 400 28,33 31,14 5796 2575 1448 928 645 473 
1,75 37,99 70,22 33,06 35,88 6742 2996 1685 1079 749 551 
2,0 43,42 80,02 37,78 40,62 7682 3414 1920 1229 853 628 ------

23,37 2088 1175 751 522 3s4 1,0 23,71 48,93 20,46 4697 
1,25 29,63 61,00 25,58 28,59 5856 2606 1464 937 650 478 

V 100 90 1,5 35,56 73,00 400 30,69 33,73 7008 3115 1752 1121 779 572 
1,75 41,49 84,95 35,81 38,86 8155 3624 2039 1304 906 666 
2,0 47.42 96,83 40,92 43,99 9295 4132 2324 1487 1033 758 ------

25,71 6i9 455 1,0 58,05 22,57 25,78 5573 2477 1393 892 
1,25 32,13 72,38 28,22 31,54 6948 3089 1738 1111 772 568 

VI 100 100 1,5 38,56 86,65 300 33,86 37,21 8318 3697 2080 1331 924 679 
1,75 44,99 100,85 39,50 42,87 9682 4303 2{20 1549 1075 791 
2,0 51,42 115,00 45,15 48,53 11040 4907 2760 1766 1226 901 

Wird statt der zulassigen Inanspruchnabme von 0'1 = 1200 kg/cm2 eine solche von 
O'z= 1000 kg/cmz oder 0'3= 1400 kg/cmz gefordert, so erhalt man die zugeordnete gleich· 
formige Belastung P2 bzw. P3 in kg/cmz aus dem entsprechenden Tabellenwert P1' wenn 
g das Eigengewicht des gewahlten Profils ist, aus 

5 P1-g 7 Pl + g 
pz= 6 bzw. Pa= 6 . 

Der EinfluB von g darf vernachlassigt werden. 
Beispiel: ProW 150 X 40 xl, g= 10,19 kg/mz; fUr 0'1= 1200 kg/cmz, 

ist laut Tabelle Pl = 178 kg/cmz; daher 
5·178-10,19 

P2= 6 147 kg/mz (ohne Eigengewicht 148 kg/m2), 

7·178+10,19 
Pa= 6 208 " ( " 210 

2. Beispiele zur anniihernden Kalkulation 
(Preisgrundlagen Mai 1930) 

1. Beispiel: 

" 
). 

l= 2,5 m 

Bedarf fUr eine grol.lere Wellblechgarage von 50 m2 gerader Flache und 30 m2 Dach. 
Zur Herstellung sind 1 mID starke Bleche erforderlich; bei Annahme von rund 12 kg/m2 
Eigengewicht werden fiir die geraden Flachen rund 600 kg, fiir das Dach rund 360 kg 
Wellblech benotigt. 
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Der Bedarf an geraden Blechen gliedert sich in solche von mehr aIs 2 m Lange 
und fUr die durch Offnungen bzw. Fenster unterbrochenen Flachenteile in Bleche unter 
2 m Lange. In beiden Fallen miissen die extradimensionierten Blechtafeln separat 
abgewalzt werden; das Profil ist, je nach Konstruktion und Berechnung, den Tabellen 
zu entnehmen. Es kommen folgende Preise in Betracht: 

Gerade Ausfiihrung schwarz verzinkt 
Blechpreis je 100 kg, uber 2 m Lange .................... S 96,00 130,00 

unter 2 " " .................... ,,90,00 124,00 
FUr das gerade Dach (Satteldach) geIten die vorstehenden Preise. Bei Bombierung 

erbOhen sich dieselben um S 20,00 je 100 kg. 
Verbindungsmaterial. Unter Voraussetzung einer Blechstarke von 

angenommen werden: schwarz 
Agraffen (rund 12 Stuck auf 1 kg), je kg ................ S 3,50 
StoBnieten (Blechnieten Nr. 5), je 1000 Stuck............. 4,00 
Scheibchen dazu, je 1000 Stuck ....... . . . . . . . . . . . . . . . .." 7 ,00 
Agraffennieten (FaBnieten Nr. 2), je 1000 Stuck ......... " 15,00 
Scheibchen dazu, je 1000 Stuck ........................ " 15,00 
2. Beispiel: 

1 mm kann 
verzinkt 

3,50 
6,50 
9,00 

20,00 
20,00 

Fiir ein Fabriksdach sind 300 mS bombierter Bleche und Tafeln von 3 und 2 m 
Wellenlange in verzinkter Ausfiihrung und mit einer Blechstarke von 1 mm notig; 
Gewicht rund 3600 kg. Wegen dieses bOheren Quantums tritt eine ErmaBigung der 
Preise ein. Vollpreis fUr bombierte. verzinkte Wellbleche bei 
3 m Wellenlange, erzeugt aus extradimensionierten Blechen, je 100 kg .... S 150,00 
2" " wenn aus Normaltafeln 1 X 2 m erzeugt, "100,, .... " 140,00 

Kleinmaterial wie beim ersten Beispiel. 
3. Beispiel: 
Kleincs Vordach von 20 mB. Erforderlich: Wellbleche" von 1,80 m Wellenlange. 

Bei 1 mm Blechstarke betragt das Gewicht rund 240 kg. Bedarf dringend! Sonder· 
anfertigung kommt nicht in Frage; es ist nur die Erzeugung aus zugeschnittenen Normal· 
tafeln moglich. (Der glatte, also nicht kannelierte Abfall von 200 mm je Tafel betragt 
rund 10%.) In Frage kommt vor allem Profil II (eventuell auch Profil IX). 

Der Blechpreis je 100 kg fUr die Wellbleche in gerader, verzinkter Ausfiihrung 
stellt sich des geringen Quantums und der Schnittkosten wegen auf S 130,00, der glatte 
verzinkte Abfall auf S 90,00. Kleinmaterial wie beim ersten. Beispiel. 

Deckenkonstrnktionen aus gewOlbtem Tragerwellblech mit Leichtbeton·Hinter· 
fiillung zwischen eisernen Tragern laut A. b 

Bezeichnungen: 
g = bleibende Last in kg/ms, 
p = Nutzlast in kg/mB, 

l = Tragerverlagweite in m, 
t = Stich der Wellbleche (ausgedruckt in Teilen von l), 
M = grOBtes Biegungsmoment im Wellblech in kgcm, 
N = gleichzeitig auftretender groBter Druck im Wellblech in kg 
W = Widerstandsmoment des Wellbleches in cm3 

F = Querschnittsflache in cms 
loul 1 m Brei ... 

Dann gilt angenahert (fUr DreigelenkMgen) 
p Z2 Z2 

M=64' N= 16f (2g+p). 

Bei einer zulassigen Inanspruchnahme des Stahles von 1200 kg/cms 
M N 

W+y;;:;;1200. 

mull sein: 
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Hilfswerte fur die Bereehnung gewolbter Wellbleehdeeken 

Tragerverlagweite l .1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

100 l2 3,51 6,25 9,77 14,06 19,14 25,00 
"64" 

l 0,9375 1,2500 1,5625 1,8750 2,1875 2,5000 /=-
10 

l2 l 1,1250 1,5000 1,8750 2,2500 2,6250 3,0000 
16 f fiir f=-12 

l 1,4063 1,8750 2,3438 2,8125 3,2813 3,7500 /=-
15 

Beispiel: 
Z 

Fiir l=3,Om, f=12=0,25m, g=500kg/m2, p= 2000 kg/m2 

wird M = 2000 '14,06 = 28120 kgem, 
N = 2,250 (2'500+2000)= 6750 kg. 

Gewahlter Quersehnitt: 97x 70x 1,25; W=43,33em3 ; F=26,44em2. 
28120 6750 2 

Beanspruehung: (/= 43,33 + 26,44 =904 kg/em. 

Es empfiehlt sieh, bei gewolbten Wellbleehdeeken, wegen der nur angenaherten 
Bereehnungsweise, mit der Beanspruehung nieht hOher als 900 bis 1000 kg/ema tu gehen. 

Gewolbte Wellblechdacher (berechnet als Zweigelenkbogen). Nach S. Muller 

(Der Eisenbau 1915, H. 6) gilt fiir das Verhaltnis cp= + und 1 m Dachbreite: 

l2 " Widerstandsmoment: W = 9,8 em3, 

Horizontalschub H = 6 (1 + 2 cp) l kg, 
Auflagerdruck A = (62 - cp) l kg, 

hierbei ist zu setzen: 
1 

v=l+ 40 (cp -7)2. 

Die statischen Werte gelten fiir g=25 kg/m2, einen Winddruek von 125 kg/ms 
Daehflaehe und einseitigen Sehneedruek von 75 cos a kg/m2 Grundflache bei einer 
Inanspruehnahme von (1= 1400 kg/em2. 

Vorteilhafteste y- W erte 

cp o 2 4 6 8 

4 1,225 1,196 1,169 1,142 1,121 
5 1,100 1,081 1,063 1,049 0,036 
6 1,025 1,016 1,009 1,004 0,001 
7 1,000 1,001 1,004 1,009 0,016 
8 1,025 1,036 1,049 1,063 0,081 

Der Horizontalschub ist durchZuganker von 3,0 bis 5,0 m Abstand aufzunehmen. 
Beispiel: 

l P" 
l=7,44m, /=1,2m, cp=7=6,2, ,,=1,016, W= 9,8=5,7ema. 

Daher nach S. 292 ... Profil: 86 X 25 X 0,8; fiir (/1 = 1200 kg/eml wird W1 = 
a 1400 . . 

(/1 • W = 1200,5,7 = 6,65 eml, dem Profll 86 X 25 X 0,9 entspneht. 
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Kosten fur Einz~lgaragen aus Wellblech 

Nach Mitteilungen der Firma M. Ulrich, Wellblechbauten, Wien 

Breite I Lange I Rohe Gewicht Richtpreis 
Geeignet fur rund (ohne Wust) Anmerkung 

em in kg S 

100 245 I 160 Einspurige Motorrader 130 280 ~~~~~ 
~~$-+>(l<I 

200 245 180 Beiwagen-Maschinen 250 430 ~r1.l~r1.l"'" 
lf~ b()~OO 

200 410 180 Lastdreirader 300 660 cJ~~eoS" 
.$~oS~!S 

210 390 200 Kleinautos 450 800 :S~ ·S ~ ~ 'i ~ 0 ..... 

225 500 210 MittelgroBe Wagen 550 980 ~~~~i 
~o&:q 

I 
~'E~ Ill..cl 

255 550 240 GroBe Automobile 700 1200 0P-4 co r.-t 01"'4 Co) 

A e: I'<l A·;:: 

DrahtsUfte und Drah t 

Drahtstifte. Der Grundpreis betragt je nach dem Verbrauchsort, S 50,50 bis 
S 52,50 fUr 100 kg; hierzu kommen die in den Tabellen angegebenen Uberpreise 
(fUr ()sterreich). Bei Auslandsbedarf besondere Angebote. Bei gr6.6eren Mengen 
Preisnachla.6. Vom Verband der Draht- und Drahtstiften- Werke, Wien, 
bekannt gegebene Uberpreise: 

Bau- und Tischlerstifte mit flachem Kopf, glatt 

Nummer '{,.·mm ......... 90 I 80 I 70 I 60 50 46 42 38 34 31 

LlLnge in mm. . . . . . . . . . . .. 250 1230 1200 1180 1160 1150 1130 I i30 1120 1110 /100 1100 I 90 I 80 I 90 I 80 I 80 I 70 

Packung in dkg . . . . . . . . . . 500 I 300 

VberpreiB fiir 100 kg in S 12 I 9 I 6 4 5 6 7 I 8 10 

Nummer in '!,.-mm ...... 28 I 25 I 22 I 20 118 116 1 14 112 I 10 1 8 

Lange in mm. . . . . . . . . . . .. 70 1 65 1 60 1 60 I 50 I 50 1 45 1 40 1 35 1 30 1 30 I 25 120 116 113 1 10 

Pa.ckung in dkg . . . . . . . . . . 200 I 100 1 50 1 25 

Vberpreis fUr 100 kg in S 11 13 I 15 I 18 1 23 1 29 I 35 1 63 1 9.1 1125 

Stukkatur· 
Sohein-

Tiir- und Fentserband- hakenBtifte 
Daohpappe- und Sohieferstifte Btifte haken mit 

(Rohrstifte) Einsohnitt 

Nummer in '/'.-mm ...... 28 I 25 I 22 42 I 38 I 34 I 31 I 28 I 25 25122120 25122120 

Lange in mm ............. 30 1251 30 125 140 125 60 150 I 40 I 35 I 30 I 25 35130 1 25 30125120 

Paoknng in dkg .......... 200 I 100 300 1 200 I 100 100 100 

Vberpreis fiir 100 kg in S 15 I 20 1 25 8 1 9 110 113 115 117 20125130 20125130 
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Durchschnittsgewichte von Nageln 1) 

Lange in mm .. . . . . . . . . .. .. . . .. 20 125130 135140 1451 50 160 165170 I 80 190 

Dicke in l/lO-mm, bzw. Nummer 12114116118120122122125138128128131131134134 

Gewicht je 1000 Stuck in kg, rd. 0,210,31 0,51 0,711,011,311,512,014,012,913,314,114,715,616.2 

Lange in mm .. . . .... .. . ..... " 90 I 100 jJ20 1130 1130 1150 jI60 1180 1200 1230 I 250 

Dicke in l/wmm, bzw. Nummer 381381 421 46 I 46 I 50 I 50 I 60 I 60 I 70 I 80 rOO 
Gewicht je 1000 Stuck in kg, rd. 8,019,i11O,61 15,61 17,2120,0123,8135,7140,0162,5183,31 I 25,0 

') Bei der Gewichtsbestimmung sind fiir Verpackung bei Nageln bis zu 35 mm Lange 4 bis 4'/,'/., 
sonst 2'/. bis 3°/. zu den berechneten Gewichten zuzUEchlagen. 

FluJleisendraht, rund, in langen Adern und unausgewogenen Ringen, ohne 
jede Qualitatsvorschrift. 

Grundpreis fiir 100 kg S 48,00 bis S 50,00, je nach Bezugsort; Aufschlage nach 
folgender Tabelle (Verband der Draht- und Drahtstiften-Werke, Wien): 

~=I~ ~~~~ :200-72/7tH3+++{}-46/42Is8/s4\sl\28\25/22\20HI6114112IuH 9/81 7/ 6/ 51 41 21 1,5 

Auischlag blank 5 1 4 141s1 2 IsI4151617181911011211411611812012212412612913*ol 5811251300 

~~~lir~s :f~' s - \ \22H 18 H2++++++++++++++++++2+00\-

Andere Dimensionen und Qualitaten fiber Anfrage. 

Nieten uod Schrauben 
Blechnieten 

Nummer I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 

Dicke in I/IO-mm ..... . 34 I~I~I~~~~~I~I~I~ 
L~nge ab Kopfkante 

10 ~ 12,5 ~~~~~~~I~ In mm ... ..... . ... . .. 

Preis je 1000 Stuck S 1,10 1,40 1,80 2,40 1 3,00 I 3,6015,00 I 6,50 8,00 10,00112,00 

Hiezu ein .Aufschlag von 90% 100% 

Kessel-, Tender- und Briickennieten 

Dicke in = I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 120 - 30 

Mit I PreJ3grat I je }~tg 1 58,00 1 54,00 1 52,00 1 51 ,00 1 49 ,00 1 48 ,00 1 47 ,00 I ~6,OO 1 45,00 1 44,00 
Ohne III S 60,00 56,00 54,00 52,00 50,00 49,00 48,00 47,00 46,00 45,00 

Hierzu ein .Aufschlag von 100% und bei Bezug von weniger als 25 kg einer Dicke und 
Lange ein solcher von 10%. 

Schrauben mit Anschweif3ende 

Dicke 10 11 12 IS 14 15 16 18 19 20 22 25 28 SO 32 35 38 40 
S 

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Lange 150 165 180 195 210 225 240 270 285 SOO 330 375 420 450 450 450 475 475 S - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gewinde· 

lange 60 66 72 78 84 90 96 108 114 120 132 150 168 180 180 180 180 200 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preis je 

100 kg S 70,00 64,00 60,00 56,00 54,00 54,00 52,00 50,00 50,00 48,00 48,00 18,00 48,00 48,00 48,00 56,00 56,00 56,00 
Hierzu Aufschlag von 140% 
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Mutterschrauben (nach ONORM) 

roh; bis 10 mm metrisches Gewinde, daruber Whitworthsches Gewinde in 
engl. Zoll 

Preistabelle in Schilling fur 100 Stuck 

(Hierzu ein Aufschlag von 80 -110%) 

d>·S~ 'd 'd~ ~ .~ 
;:::I ... ~ ~~ 00", <+-<~ BolzenHinge in mm ::l ~ ~ ~ 

• ..,~ 0 ,::l..., §<:o ., ~ ::l ... :a'Ql <+-<., ~~ ~""'1.gale: ~~ P<::l ~o 
o~ 0'''' 
~ P=I'd mm 50 I 60 I 70 I 80 I 90 I 100 I no I 120 I 130 I 140 1150 

5 5 I 9 3,5 - - - - - - -I -I -I - -------- -----,----
6 6 II 4,5 4,40 4,65 - - - -

------- -=-I-=- -=-I-=-7 7 12 5 4,80 5,10 5,40 
------- --------

8, 8 14 5,5 5,40 5,80 6,20 6,60 - - - -

.~ 
--'--- --------

., 9 9 117 6 6,15 6,60 7,05 7,50 7,95 8,40 - - -j - -
;:::I ----I-----------------------
'" 10 ~E..~ 6,50 7,00 . 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 - - -
~ ------rn 7/16 10,84 19 8 8,20 8,80 9,40 10,00 10,60 1l,20 H,80 12,40 13,00 ~ - -
0 --~ 

~ 12,39 22 8,5 9,60 10,30 H,OO 1l,70 12,40 13,10 13,80 14,50 15,20 15,90 16,60 en -- -

~ 15,53 27 11 14,60 15,40 16,20 17,00 17,80 18,60 19,40 20,20 21,00 21,80 22,60 --- --
3/4 18,68 32 13 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 

7/s / 21,81 
----

36 15 30,20 31,40 32,60 33,8Q 35,00 36,20 37,40 38,601 39,80 41,00 

1 24,93 41 18 45,80 47,40 49,00 50,60 52,20 53,80 55,40 57,00 

Bolzenlange in 

= 1130 1140 1150 /1751200 12251250 12751300 1325/350 13751400 1450 1 500 

I 10 10 17 6,5 11,60 12,20112,80 14,30 15,80 - - - - - - - - - -
'1. 12,39 22 8,5 - 18,30 20,20 22,10 24,00 25,90 27,80 29,70 31,60 33,50 35,40 37,30 ----
~ 15,53 27 11 -1- 27,10 29,30 31,50 33,70 35,90 38,10 40,30 42,50 44,70 46,90 51,30 55,70 

~ ----
'I. 18,68 32 13 35,75 38,50 41,25 44,00 46,75 49,50 52,25 55,00 60,50 66,00 71,50 

Riemenverbindungsschrauben 

Innere Weite in mm .,. 4 6 8 10 12 14 17 20 23 26 29 32 
----------------------

Dicke der Mutter in mm 9 9 10 10 10 II II II 12 12 12 13 
----------------------

100 Stiick ........... S 15,00 15,00 17,50 20,00 22,50 25,00 30,00 32,50 37,50 42,50 55,00 65,00 

Hiezu 140% Aufschlag. 



Riemenverbindungsschraubeu 

Holzschrauben aus Eisen mit versenktem Kopf (nach ONORM) 
Preise fur 100 Stuck in Schilling (hiezu ein Aufschlag von 55%) 

Lange ab Kopfkante in mm 

299 

6 7 10 13 15 17 20 25 I 30 35 40 1 45 50 I 60 1 70 80 90· 100 1110 1120 1130 1140 1150 

-------1---

Mit versenkten Kopfen werden nm die innerhalb des starken 
Linienzuges, mit halbrunden die mit * bezeichneten und mit 
linsenformigen die mit 0 bezeichneten Sorten auf Lager gehalten. 

Obige Grundpreise gelten nm fiir Holzschrauben mit versenkten Kopfen; Holz8chrauben 
mit halbrunden Kopfen werden eine Nummer, 801che mit linsenformigen Kopfen 

zwei Nummern iiber ihre wirkliche Starke berechnet. 

Briicken-, Geriist- und Weichenschrauben 
Kop! und Mutter vierkantig, samt Unterlagscheiben werden wie rohe Mutter

schrauben berechnet. 

Scheibchen aus Eisen, zu Blechnieten passend 

Fiir B1echnieten N ummer 1123141561718 _9_~1~ 12 
Lochweite in mm ...... 2,4 12:7 -3-13:31-4- 4,4T4;91 5,4 5.6 5,8 6,3 6,8 

-----1-1-------
Durchmesser in mm .... 8 8,5 9 I 9,5[10 11 1 12 14 14,5 15,5 17 18,5 
Je 1000 Stiick S 2,7512,9013,0013,15 3,25 3,4013,5013,75 4,00 14,50 5,00 6,70 

Hierzu ein Aufschlag von 50%. 
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Gewichte von Schranben ond Unterlagscheiben 1) 

Unterlagseheiben rund 
AuJ3erer Kernquer· oder quadratiseh G ewieh t in Kilogramm fiir 

Durehmesser schnitt 
Durch-

des Gewindes d d12 , X M.utter + Gewinde 
m esseroder Dicke lOOmm 1 U nterlagseheibe - 4- Sdten' li?O,25d 

+ Kopf 
liinge Schaft· 

eng!. 

I em' 
8? 3,5 d Hinge quadra'l sechs· 

rund I 
quadra· 

Zoll mm = tisch eckig tisch mm 

11 12,70 0,785 45 4 0,104 0,0867 0,0817 0,0459 0,0596 " " 15,88 1,311 55 4 0,158 0,1605 0,1515 0,0609 0,0887 . S 
3/, 19,05 1,961 70 5 0,247 0,2673 0,2533 0,1387 0,1797 
7/ ,8 22,23 2,720 80 6 0 ,326 0,3969 0,3759 0,2170 0,2824 
1 25,40 3,575 90 7 0,417 0,6001 0,5701 0,3208 0,4158 

11 /8 28,58 4,497 100 8 0,555 0,8375 0,7955 0,4530 0,5880 
1' , 31,75 5,768 115 8 0,671 1,1041 1,0471 0,6030 0,7810 
1', 34,93 6,837 125 9 0,799 1,4516 1,3796 0,7957 1,1 382 
1' /, 38,10 8,388 135 10 0,987 1,8851 1,8071 1,0320 1,3400 
1 ' /8 41,28 9,495 145 10 1,087 2,4083 2,2883 1,1910 1,5470 
1' /, 44,45 11,311 155 11 1,305 3,0122 2,8622 1,4990 1,9420 

2 50,80 14,912 180 13 1,667 4,3923 4,1793 2,3900 3,0990 
1) Aus Bronneck, H . : "Holz im Hoc~bau." Verlag .Julius Springer, Wien. 1927. 

80 
73 
65 
60 
53 
46 
40 
32 
26 
20 

Abb.l 

Maschinengeflechte 
Mitgeteilt von Hutter & Schrantz, Wien 

Einfach gedrehte, viereckige Maschinengeflechte aos 
feoerverzinktem Stahldraht 

(Abb. 1) 
Preise je 1 m2 in Schilling ffir 1 m Breite ond dariiber 

ab Fabrik Wien, bei Abnahme von fiber 50 m2 einer Sorte, 
einschlieBlich W arenumsatzsteuer. 

Drahtstarke in mm 

3,1 I 2,8 I 2,5 I 2,2 I 2,0 I 1,8 1,6 I 1,4 

1,96 
2,08 
2,33 
2,53 
2,90 

1,63 
1,75 
1,91 
2,09 
2,46 
2,78 
3,20 

1,40 
1,51 
1,73 
1,85 
2,04 
2,32 
2,79 
4,00 

1,19 
1,30 
1,45 
1,54 
1,73 
1,98 
2,25 
3,28 
4,12 

1,08 
1,16 
1,24 
1,33 
1,46 
1,65 
1,96 
2,88 
3,68 
4,48 

0,94 
1,02 
1,12 
1,20 
1,33 
1,49 
1,71 
2,63 
3,30 
4,10 

1,03 
1,12 
1,24 
1,42 
1,58 
2,24 
2,83 
3,55 

1,97 
2,41 
3,12 

Aufschlage bei Bezug einer Sorte von 50 bis 20 m 2 5 %, 20 bis 10 m 2 10 %, 10 
bis 5 m2 15%; darunter 25%. Bei Breiten unter 1,0 bis 0,5 m ein Breiten
zuschlag von 10%. 
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V erwend ungsz week: lO bis 32 mm Masehenweite, aus blankem Draht: 
fur Wurfgitter; ferner aus blankem und feuerverzinktem Draht, 13 und 16 mm 
Masehenweite: fUr Hagelschutz- und Fensterschutzgitter; 20 und 26 mm Masehen
weite : Glasdachschutzgitter, Schneerechengitter; 32 und 40 mm Masehenweite: 

Abb. 2 

Maschen-
weite 

in engl.' in 0,6 , 
Zoll mm 

3./8 10 1,83
1 1 / 13 1,50 , 2 

5/ 8 16 -

I 
3/4 19 -

1 25 -

I P/4 32 -
P /2 38 -
15/s 41 .-
13/4 45 -
2 51 -
21/2 64 -
3 76 -

Hiihnerhofabfriedungen; 46 mm Masehenweite: Lawn
tennis-Einfriedungen; 53 und 60 mm Masehenweite: 
Einfriedungen starkerer Art; 65 bis 80 mm Masehen

... weite: Wildgattcrzaune und Spaliere. 

0,7 I 
I 

2,18 
1,71 
1,25 
0,98 
0,83 
-
-
-
-
-
-
-

Mehrfach gedrehte, am StUck feuerverzinkte, 
sechseckige Maschinengeflechte 

(Abb. 2) 
Die Preise verstehen sieh je 1 m2 in Sehillingen bei 

Abnahme von mindestens 50 m Lange und 1 m Breite 
einer Sorte einsehlieBlieh Warenumsatzsteuer. 

Drahtstarke in mm 

0,8 , 0,9 I 1,0 I 1,1 , 1,2 , 1,4 , 1,6 , 1,8 I 2,0 I I I 
2,70 - - - - - - - -
2,02 2,44 2,87 - - - - - -

1,54 1,78 1,91 2,21 - - - -- -

1,13 1,35 1,58 1,86 2,22 - - - -
0,91 

1,08
1 

1,25 1,43 1,73 2,31 - - -
0,70 0,82 0,96 1,12 1,25 1,74 - - -

0,59 0,68 0,79 0,93 1,07 1,44 1,78 - -
0,56 0,65 0,76 0,89 1,03 1,37 1,70 - -
0,54 0,63 0,74 0,86 1,00 1,33 1,65 - -

- 0,55 0,63 0,75 0,82 1,07 1,40 1,74 2,22 
- 0,50 0,52 0,59 0,66 0,90 1,14 1,43 1,74 
- - 0,46 0,52 0,59 0,78 0,98 1,21 1,43 

Breiten unter 1 m werden mit 10% Aufschlag berechnet. 

Minderabnahnien 
von unter 50 bis 30 Langenmeter unterliegen einem Aufsehlage von . .. .... 5% 

" 30 "10,, " " ... . ... 10 % 
" " 10 " """ ....... 20% 

Verwendungszweek: 10, 13 und 16 mm Masehenweite: Voliercn; 19 mm 
Maschenweite: Kaninchenstalle, Fasanerien, Rabitz; 32 und 38 mm Masehenweite: 
Baumschulen, Huhner- und Taubenhauser; 45 mm Maschenweite: Lawn-tennis
Einfriedungen; 51 mm Masehenweite: Einfriedungen leichterer Art, Baumschiitzer; 
64 und 76 mm Masehenweite: Wildgatterzaune und Spaliere. 

Verzinkter Stacheldraht, zwei- oder vierspitzig, eng oder weit besetzt, auf 
Haspeln zu 250 m. 

zweispitzig vierspitzig 

2,2mm stark, je 100m { en~ besetzt S 9,00, wiegen kg 8,10 9,00 
Welt " " 

7,75, 
" " 

7,25 7,75 

2,5 100 " 
{ eng " " 10,75, " 

10,30 11,90 
" " weit lO,OO, 9,25 9,85 " " " Rollen unter 250 m werden mit 10 % Aufsehlag bereehnet. 
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Stahldrahte (verzinkt) 

mm 1 6 1 5 1 4,6 1 4,2 1 3,8 1 3,4 1 3,1 1 2,8 1 2,5 1 2,2 1 2 1 1,8 1 1,6 

Je 100 m S 118,00114,00112,001 9,501 8,001 6,501 5,501 4,751 4,001 3,001 2,501 2,251 1,80 

Drahtklammern (verzinkt) 
zum Befestigen der Drahte und Geflechte an Holzsaulen 

Lange mm I 40 1 35 30 25 20 

Je 1000 Stuck S 1 6,60 1 3,60 1 2,60 1 1,80 1 1,20 

Hakennagel, Stukkaturhaken, per 1000 Stuck S 1,75. 

Sand- und Schotterwurfgitter in Rundeisenrahmen mit Mittelstange 
Preis je Stuck einschlieBlich Warenumsatzsteuer 

Rohe und Breite 

90 X lIO 
100 X 125 
no x 145 
125 X 160 

I Maschenweite in mm . I Mit Stutzen 
10 1 13 I 16 1 20 I 26 1 32 teurer urn 

S 12,50112,00 11,75 11,50 11,25 lI,OO 3,00 
" 15,25 15,00 14,50 14,00 13,75 13,50 3,40 
" 19,75 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 4,25 
" 25,00 1 24,00 23,00 23,00 22,00 21,50 5,00 

Einfriedungen 
Einfriedung laut Abb. 3 oder ahnlich, fiir Villen, Landhauser usw. geeignet. 

Ausfiihrung auf Beton- oder Mauersockel, je nach Starke und Hohe, je 1 Lfm 
rund S 15,00 bis 20,00. 

Abb. 3 

Einfriedungen laut Abb. 4 oder ahnlich, geeignet fiir Garten, HUbner
ho£e usw., die Saulen zum Eingraben in das Erdreich; je nach Drahtstarke und 
Einfriedungsh6he je 1 Lfm rund S 5,00 bis 10,00. 

Abb.4 



Steinmetzarbeiten 
Von 19naz Joksch, Stadtsteinmetzmeister 

Grundpreise von BauhOlzern 
Die Zimmererarbeiten 

Von Tng. Hugo Bronneck, beh. aut. Zivilingenieur 

Dachdeckerarbeiten 
Bearbeitet von A. R. Bergmann u. Co., Bauunternehmung, Wien 

Ziegeldiicher - Schieferdacher 

Dachpappedeckungen 
ILaut Mitteilung der Teerag A. G., Bauabteilung der Asdag, Wien 

Holzzementbedachungen - PreBkiesbedachungen auf Schalung 

Spenglerarbeiten - Kunststeinindustrie 
Bearbeitet von A. R. Bergmann u. Co., Bauunternehmung, Wien 

Steinzeug- und Tonwaren 
Laut Mitteilung der Tonwarenabteilung der Niederosterreichischen Escompte-Ges., Wien 

Keramische Ausstattung 
Laut Mitteilung der Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft 

Straf3enbau 
Bearbeitet von Senatsrat a. D. lng. Leopold Kosetschek, beh. aut. Zivilingenieur 

MakadamstraBen - Staubbekampfung und Oberflachenbehandlung - StraBenbelage 
mit Teer und Asphalt - SteinpflasterstraBen aus Naturstein und Kunststein - Holz
stiickelpflasterungen - BetonstraBen - SilikatstraBen - KitonstraBendecken -
Riesenschotterdecken - PflasterfugenverguB - Pflasterungen im Hochbau - Die 

wichtigsten Begriffe des neuzeitlichen StraBenbaues 

Tischlerarbeiten 
Nach Angaben des Zentralverbandes der holzverarbeitenden Gewerbe und deren 

verwandten Berufe Osterreichs 

Fuf3boden 
Bearbeitet von Kommerzialrat Alexander Engel v. J anosi, Chef der Fa. Briider Engel, 

Wien 

Schlosserarbeiten 
Neue vollstandige Beschlage 

Pendeltilrbander, Tilrschlief3er, Dreh- und Schiebetilrbeschlage, 
Tilrkupplungen, Oberlichtoffner, Tilrschoner 

Glaserarbeiten 
Von Arch. G. Spielmann (H. Denes), Wien 

Anstreicher-, Maler- und Vergolderarbeiten 
Laut Mitteilung der Fa. R. Wakler, Wien 

Eisenanstriche 
Von lng. Otto Reymann, Wien 

Holzschutzmittel 
Raumtapezierung 

Von Dr. Wilhelm Kaiser usw. 



Steinmetzarbeiten 
Von Ignaz J oksch, Stadtsteinmetzmeister 

Die angesetzten Preise sind nur als Riehtpreise anzusehen und verstehen 
sieh fUr fix und fertige Ausfiihrung samt Lieferung franko Fuhre Baustelle Wien. 
(Versetzen siehe Absehnitt F.) 

Lobue 

Stunden- Zuschlage in % Regielohn 
Analyse der Ar beitsgattung lohnbasis des Lohnes bei in S 

in S Normal-I Granit- Normal-I Gra.nit-
Zuschlage in % 

a.rbeit arbeit arbeit arbeit 

Steinmetzgehilfe. _ 1,90 70 90 3,2 3,6 
Soziale Lastell ... _ . _ 15 
Werkzeug f. Normal-

Steinschleifer- arbeit ........... 20 
gehilfe _._ .. ___ 1,40 70 90 2,4 2,7 Werkzeug f. Granit-

arbeit .. _ ........ 40 

Steinmetzhelfer ... 1,30 70 70 2,2 2,2 Regie ..... _. ___ .... 25 

Gewinn .. ___ .....•. 10 

Anmerkung: Bei Arbeiten am Bau und auf Geriisten und bei Betonarbeit erhohen 
sich die Lohne um 5%. 

Steingattungen 
1m wesentliehen teilt man die im Bauwesen in Betraeht kommenden 

Steine ein in: 
I. Weiehe Steine: Breitenbrunner, Kroisbaeher, Loretto, Margarether, 

Stotzinger. 
II. Mittelharte Steine: Joiser, Kaiserstein, Margarether, Sommereiner, 

Zogelsdorfer. 
III. Sandsteine: . Altlengbaeher, PreBbaumer, Rekawinkler. 
IV. Harte Steine: Badener, Fisehauer, Kaiserstein, Lindabrunner, Manners

dorfer, Osliper. 
V. Diehte Kalksteine aueh Marmore genannt: Dalmatiner, Girolamo, 

Grisignamo, Istrianer, Karst von Nabresina, Repentaber, San-Stefano, Unters
berger, Zola bianea (hierher gehoren aueh die als bunte Marmore bezeiehneten 
Steinsorten, diehte Kalke und Breecien, die unter Plattenverkleidungen in Absatz G 
mitangefiihrt sind). 

VI. Kristallinisehe Steine: (Marmor) Carrara, Laaser, Karntner (Satten
dorf) , Steiriseher (Kainaehtal). 

VII. Granite: Niederosterreieh (Gmiind und Sehrems), Oberosterreieh 
(Freistadt, Mauthausen, Miihlkreis), bohmisehe, sehlesisehe, sehwedisehe Granite 
sowie niederosterreiehisehe Syenite. 



Lohne 3(15 

Gewichte und Druckfestigkeiten (Durchschnittszahlen) 

Weiche Steine, - Gewicht kg 2000 je mS, Druckfestigkeit 300 kg/cm2 

Mittelharte Steine, " "2200",, " 400" 
Sandsteine, "" 2400" " " 1000" 
Harte Steine, "" 2500"" " 1300" 
Dichte Kalksteine "" 2500"" " 1500" 
Kristallinische Steine, " "2500",, " 1500" 
Granite " "2600",, " 1700" 

Verwendung. Die Auswahl der Steinsorten ist nach Eignung und Verwen
dungszweck zu treffen, wobei auf Dichte, Festigkeit, Harte, Wetterbestandigkeit, 
Spaltbarkeit, Farbe, Korn, Lagerhaftigkeit, GrMenvorkommen, Bearbeitbarkeitusw. 
Rucksicht zu nehmen ist. 

Vorwiegend ergeben sich nachstehende Verwendungszwecke: 

1. Weiche Steine: Hauptsachlich fiir Architektur und Bildhauerarbeiten 
(Steinfassaden und Fassadenteile). 

2. Mittelharte Steine: Fiir den gleichen Zweck und'teilweise auch fiir unter
geordnete Stufen (KeIlerstiegen) und Hackelsteinmauerwerk. 

3. Sandsteine: wie mittelharte Steine. 
4. Harte Steine: Fiir aIle Bauzwecke wie vor beschrieben, ferner fiir Stiegen, 

Eingangstufen, Einfriedungsteine, Deckplatten, Wandverkleidungen usw. 

5. Dichte Kalksteine: Wie harte Steine und infolge Polierfahigkeit fiir bessere 
innere Ausstattungen, wie Vestibule, Saal- und Stiegenhausverkleidungen, Balu
straden, Kamine, Tor-, Tiir- und Fensterumrahmungen, Fensterbretter, Portal
verkleidungen usw. 

6. Kristallinische Steine: (Marmore) wie dichte Kalksteine, auch fiir Plastiken, 
Galanteriewaren und Monumentalarbeiten. 

7. Granite: Infolge besonderer Harte und Widerstandsfahigkeit gegen Ab
nutzung vornehmlich fiir Stufen aller Art, aber auch fur aIle sonstigen Bauzwecke 
der Innen- und AuI3enarchitektur, Verkleidungen, Umrahmungen, Portale usw., 
sonst fur Brucken- und Wasserwerksbauten sowie Monumentalarbeiten. 

Berechn ungsgrundlagen: 
Nach KubikmaI3 (je mS) wird berechnet, wenn die Dimensionen 

nach allen drei Richtungen uber 0,3 m betragen; 
nach QuadratmaI3 (je m2), wenn eine Dimension unter 0,3 m betragt; 
nach KurrentmaI3 (je Kurrentmeter), wenn zwei Dimensionen unter 

0,3 m betragen, sowie aIle unter Abschnitt C angefuhrten Stufen; 

nach Stuck wird berechnet, wenn aIle drei Dimensionen unter 0,3 m betragen, 
oder wenn die HersteIlungskosten gegenuber dem Steinwerte unvergleichlich hoch 
sind, z. B. Baluster, Basen, Kapitale usw. 

Fiir die AusmaBberechnung ist die kleinstumschriebene, rechteckige Figur 
maBgebend, wobei Falze (Zapfen, Mandl), Ubergriffe und Eingriffe mitgemessen 
werden. Bogenformige Steine werden 1 Y2fach, doppelt bogenformige, also gewundene 
Steine (sogenannte Krummlinge) werden 2fach gerechnet. 

Bauratgeber, 9. Aun. 20 
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A. Steine nach KubikmaJ3 (Preis in Schilling je 1 rn3) 

MinimalgroBe 0,05 mS (Stucke unter 0,05 mB werden voll mit 0,05 mS berechnet) 
NormaIgroBe 0,50 mB• Bei groBeren Stucken werden fiir je Yz mS Mehrgrolle 15% 

zugeschlagen 

Post Kategorie 

1 Bruchsteine, lagerhaft, fiir Zyklopen-
mauerwerk, unbearbeitet ........... . 25 

2 Hackelsteine, lagerrecht zugerichtet, 
Ansichtsflache rauh belassen......... 100 

3 Rohsteine, auf bestimmte Malle zu
bossierte Werkquader und Bildhauer
Bossensteine. .. . . ..... . . . . . ... . . ..... 210 

4 Wasserwerks.Sohlenbelagsteine, Ober
lager, grob bearbeitet, ringsherum 
gefugt............................... -

5 Briickenpfeiler. Verkleidungssteine mit 
Stand- und Stollfugen: 
a) Sichtflache, gespitzt ............. . 
b) ". gestockt ............ . 

6 Briickenunterlags. und Druckverteilungs. 
quader: a) Sichtflache, gespitzt ..... . 

b) " gestockt .... . 
7 Trager. und Maschinen.Unterlagstelne .. . 

8 Angemauerte glatte Quader, Sockel, 

30 40 

120 150 

280 400 

150 

180 
- .200 

280 

400 
420 

400 

600 

75 60 

300 250 

350 300 

300 250 

320 260 
340 280 

340 280 
360 300 

400 340 

PfeiIer und Verkleidungsteine........ 250 350 500 750 580 450 

9 Angemauerte Quadersteine, einfach ge-
gliedert oder gefast. . . .. . . . . . .. .. .... 280 380 550 800 620 500 

10 Streifkugeln: a) glatt.................. - 400 580 
b) einfach profiliert. . . . . . . - 480 680 

850 620 500 
900 700 580 

11 Freistehende PleHer und Postamente: 
a) glatt .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 280 380 
b) mit Abschragungen .. '" .. . . . .. . .. 290 390 
c) mit A bschropfungen . . . . . . . . . . . . . . 300 400 

12 Saulenschafte, glatt, 
tiber 0,3 m Durchmesser ........... 400 500 
unter 0,3 " " je Lfm. . . . . 40 50 

13 Basen und einfache Kapitiile (eventuell 
mit Bildhauerbosse) 
tiber 0,10 mS GroBe................. 450 560 
unter 0,10" " je Stiick........ 45 56 

550 650 620 500 
570 900 660 550 
600 950 700 600 

800 1200 900 800 
80 120 90 80 

900 1300 1000 900 
90 130 100 90 

Bemerkung: Gesimse, Fiillungen, Rustiken, Falze, Kanneluren usw. werden nach 
Absatz E, "Arbeiten an Werksteinen", ermittelt und den beziiglichen vorstehenden 
Preisansatzen zugerechnet. 
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B. Sleine nach Quadralmaf3 (Preis in Schilling fUr I ill 2)" 
MinimalgroBe 0,10 m2 (Stucke unter 0,10 m2 werden voU mit 0,10 m2 berechnet) 

N ormalgroBe 1 m2• Bei groBeren Stucken wird fUr je % m2 MehrgroBe 15 % zugeschlagen. 

Post 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

Kategorie 

Sockel und wandverkleidungs-j 
platten mit gefugten Kanten, 
Sichtflache gesagt 

3-4 
5-6 
7-8 
9-10 

Desgleichen, Sichtflache gestockt 10-15 

Pflasterplatten, gestockt 10-15 

Schacht- u. Brunnen~bdeckplatten 10-15 

Podeste, Vorlegstufen u. perron-j 
steine uber 0,40 m breit, auf
liegend, glatt, mit abgefaster 
Spiegelkante 

Freitragende Podeste mit Trag
falz und Schrage: 

bis 15 
" 20 
" 25 

a) mit Verputzschalung bis 20 
b) mit reiner Schalung " 20 

Balkonplatten mit Fall, Falz und j 
Wassernase 

15 
20 
25 
30 

Deckplatten, glatt, ohne Fall 
J 10-15 

15-20 t 20-25 

Gesimshangeplatten mit Wasser- { bis ~g 
nase " 

" 25 
Gelitnderplatten fur Balkone, 1 

Terrassen od. Attiken, durch- 10-15 
brochen, beiderseits rein aus- 15-20 
gearbeitet 

Komplette Terrassen oder Bal- J 
kongelitnder, bestehend aus: 
Balustersockel, glatten Balu- Lange 
stern und der DeckPlatte"l X 
samt Zwischenpostamenten, Hohe 
durchschnittlich 

Kanaliiberlagplatten, rauh, an { b .1015 
den StoBfugen bearbeitet IS 20 

" 

50 
60 

60 

60 
70 
80 
50 
60 
70 

no 
120 

180 

65 
80 

80 
60 

80 

120 
130 
140 
150 

80 
90 

100 

70 
80 
90 

130 
150 

200 

40 
45 
50 

55 
70 
85 

100 

100 

70 

100 

120 
130 
140 

140 
150 

150 
160 
170 
180 

100 
no 
120 
100 
no 
120 

180 
210 

260 

50 
55 
60 

65 
100 
130 
160 

160 
150 

160 

200 
210 
220 

220 
230 

150 
160 
170 
180 

no 
90 

no 
no 
120 
130 

140 
160 

220 150 
250 160 
280 170 
320 180 

160 
190 
220 

no 
120 
130 

no 
120 

- 1 130 

55 
60 
65 

140 
150 
160 
170 

90 

70 

90 

90 
100 
no 

120 
140 

120 
130 
140 
150 

90 
100 
110 

90 
100 
no 

40 
45 
50 

Anmerkung: Platten reicherer Ausstattung als vor beschrieben, z. B. mit 
Gliederungen, Profilen, Falzen, Fiillungen oder geschliffenen Sichtflachen usw. werden 
nach vorstehenden Grundpreisen berechnet und die Kosten der l\lehrarbciten nach 
den Ansatzen unter Absatz E "Arbeiten an Werksteinen" zugeschlagen. 

20' 
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C. Sleine nach Kurrentmaf3 (Preis in Schilling fiir 1 m') 
Minimallange 0,5 m (Stiicke unter 0,5 m Lange werden voll mit 0,5 m Lange berechnet) 
Normallange 2 m. Bei langeren Stiicken werden fiir je 0,5 Mehrlange 15% zugeschlagen. 

Kategorie 

1. Spiegelstufen fiir beiderseitige Ein
mauerung sowie Rand-, Bord-, 
Saum- und Laufsteine. Grund
preise 

Aufzahlungen 
a) fiir gleichdicke ................ . 
b) ,. freitragende oder auf Tragern 

liegende, mit Falz, Schrage und 
Kopf .......................... . 

c) fiir ebensolche, geschweift ..... . 
d)" " Spitzstufen .... . 
e) " beiderseits eingemauerte 

Spitzstufen .................... . 
f) fiir Anarbeitung eines Rund-
. stabes ................ ; ....... . 

g) fiir Anarbeitung eines Profiles .. 
h)" " "Falzes .,. 
i)" " einer Schrage .. 
k)" " "fein-

gestockten Schalung .......... . 
I) fiir Schleifen und Polieren der 

Profile ........................ . 
m) fiir Anarbeiten eines StoBfugen-

kopfes ........................ . 
n) fiir Anarbeiten eines reinen Kopfes 
0)" " "konkaven 

oder konvexen Kopfes ......... . 
p) fiir halbkreisformige oder ellipti

sche, glatte, volle oder halbe 
Rundkopfe bis 0,4 m Breite .... 

q) fiir ebensolche iiber 0,4 m Breite 
fiir je 10 cm Mehrbreite ....... . 

MaBe 
in em 

bis 35/15 
" 35/20 
" 40/15 
" 40/20 

33 30 25 60 
34 31 26 62 
35 32 27 64 
36 33 28 66 

1-----1------,-

je m' 1,5 I I 1,5 

10 8 7 12 

" " 
12 9 8 14 

" " 
II 8 7 13 

" " 
3 3 3 1,2 

" " 
1,5 2 2 1,5 

" " 5 5 5 5 

" " 3 4 4 3 

" " I I I I 

5 18 16 8 

" " 
8 25 24 12 

je Stiick I I I I 

" " 
2 2,5 2,5 2 

" " 
3,5 4 3,5 3,5 

" " 
6 6 6 6 

" " 
2 2 2 2 

Anmerkung 

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

2. Zargen, Gewande, Sturze, Sohl
banke, glatt, ohne Profil und 
Falz fiir Stiicklangen bis 1,5 m 
(fiir je 30 em Mehrlange 15% Zu
schlag) 

Aufzahlungen 

a) f?-r .. Ausarbeiten von Stufen-
elnlassen ...................... . 

b) fiir mehr als 2 Haupter, je Haupt 
c) " Fall bei Sohlbanken und 

Stiirzen ....................... . 
d) fiir Falze,' Profile usw. durch-

laufeJld ....................... . 

bis 15/15 22 23 20 17 
" 15/20 24 25 22 19 
,,20/20 26 28 24 21 
,,20/25 29 30 26 23 
,,25/25 32 34 28 25 ;:I 

,,25/30 36 38 32 27 ~ 
" 30/30 40 42 36 30 

1---'---1------ I 
je m' 

" " 

wie bei 
Stufen 

12 
3 

3 

12 12 
3 3 

3 3 

:S 
9 ~ 
2,5 ::a 

2,5 
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.:: ...; ... ..... <1) 
<1) 

~~ ~ ..., 
~r.,;~ 

Malle w. ~.:: <1) ... .:: ~.~ Kategorie ... :0 ~ "g.s~ Anmerkung 
in cm <1) ...... • ..-t rn ~ <1)"" 

t: llill Z :0 ill ...,w. ..., 
~ 

~ ~ 0 

3. Baluster oder Attikasockel und 
einseitigpro-
filiert 20%, 

Decksteine, glatt mit Falz 
Zapfenliicher 

oder bis 15/20 30 32 28 24 zweiseitig 
profiliert 

40% Zuschl. 
----

4. Trottoir·Randsteine nach behOrd- 32/24 - 25 24 -
licher Vorschrift von 1,5 m Lange 30/20 - 24 23 - -
aufwarts 20/24 - 23 22 -

Anmerkung: Bogenformige Kurrentsteine werden an der groBeren Bogen
lange abgewickelt, gemessen und erhalten Aufzahlungen bis 5 m Radius 50%, bis 
10 m Radius 30%, uber 10 m Radius 20%. 

Post 

1 

2 
3 

4 

5 
6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

D. Steine nach Stiickzahl (Preise in Schilling) 

Kategorie 

Baluster, rund, profiliert, mit horizontalem 
Auflager bis 0,8 m Hohe ................. . 

E bensolche mit schragem Auflager .......... . 
Ebensolche mit eckigen Plinten und h'Orizon-

talem Auflager ........................... . 
Ebensolche mit eckigen Plinten und schragem 

Auflager ................................. . 
Quadratische, profilierte Baluster bis 0,8 m Hohe 
Achteckige, ebensolche wie oben ............ . 
Glatte, prismatische Baluster (Gelanderstabe) 

10 bis 12 cm Querschnitt, 0,8 m hoch ..... 
Kugeln (Zierkugeln oder Radabweiser bis 

0,30 m Durchmesser ...................... . 
Bankfu8steine, nach Profil ausgearbeitet bis 

15 cm dick, 30 cm breit, 1,0 m lang ...... . 
Pfannensteine 0,20 m dick, 0,30 m im Quadrat 

mit Pfannenloch .......................... . 
Barrieresteine bis 0,30 m Durchmesser mit 

Erdeingriff bis 1,50 m hoch ............... . 
Grenzsteine, quadratisch, rechteckig oder drei

eckig bis 0,20 m breit, 0,30 m lang, 1,0 m 
hoch, auf 0,60 m rein gearbeitet .......... . 

Trottoirplatten, oben und an den Stollfugen 
gestockt: 

a) 0,474xO,474 und 0,145 bis 0,17 dick .. 
b) 0,316xO,316 " 0,145 " 0,17 " .. 

20 
22 

24 

26 
48 
60 

12 

25 

30 
34 

35 

40 
55 
70 

16 

36 

40 

45 
50 

52 

58 
90 

no 

24 

50 

60 

12 

58 

14 

50 

50 

12 

55 

12 

8 
4 

45 

45 

10 

48 

10 

7 
3,5 
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E. Arbeiten an Werksteinen (Preise in Schilling) 

Art der Arbeit 

1. Rauhe Steinflii.chen: 
a) Spitzen ...................... 
b) Kroneln oder Stocken ........ 
c) Scharrieren ................... 

2. Gesimse ausarbeiten nach Flii.che: 
Rohe + Breite X Lange .......... 
(Ma.3e unter 0,10 m breit werden 

voll mit 0,10 m breit berechnet) 

3. Gesii.gte, gestockte oder scharrierte 
Flichen: 
a) Mattsehleifen ................. 
b) Polieren ...................... 

4. Pilaster ritzen auf 10 cm Ritz-
entfernung ...................... 

5. Gefille anarbeiten an Platten usw. : 
a) einseitig ...................... 
b) zweiseitig .................... 
c) dreiseitig ..................... 
d) vierseitig ..................... 

6. Saum herstellen ................. 

7. Falz herstellen ................... 

8. Nut herstellen ................... 

9. Fase bis 5 em breit herstellen 

10. Wassernase" 5 " " " 
II. Kannelierung in Lisenen od. Saulen 

12. Zahnleisten herstellen: 
a) bis 6cm Rohe, 8 cm Zahntiefe 
b) 

" 9 " " 12 " " c) 
" 12 " " 15 " " 

13. Li)cher bohren bzw. ausarbeiten, rd. 
a) bis 5 em Durehmesser ....... 
b) 

" 
10 

" " 
....... 

c) 
" 15 " " 

....... 
d) 

" 20 " " 
....... 

e) ,. 25 " " 
....... 

Aus
ma.3 

je m 2 

" " 
" " 

" " 

" " 
" " 

" " 

Zu-
schlag 

auf 
Grund-
preise 

je m' 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 
" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

3,00 5,00 
4,00 7,00 
6,00 10,00 

24,00 36,00 

- -
- -

- -

5% 5% 
10% 10% 
15% 15% 
20% 20% 

0,50 0,80 

1,50 2,50 

1,80 2,80 

0,50 0,70 

1,80 2,80 

2,50 3,50 

7,00 14,00 
9,00 17,00 

1l,00 20,00 

8,00 14,00 
11,00 18,00 
14,00 22,00 
17,00 26,00 
20,00 30,00 

8,00 10,00 10,00 
10,00 12,00 14,00 
14,00 16,00 20,00 

50,00 60,00 70,00 

16,00 16,00 70,00 
20,00 20,00 80,00 

5,00 6,00 7,00 

5% 5% 5% 
10% 10% 10% 
15% 15% 15% 
20% 20% 20% 

1,50 1,50 1,50 

3,50 4,00 4,00 

4,50 5,00 5,00 

1,20 1,20 1,20 

4,50 5,00 5,00 

6,00 7,00 8,00 

20,00 24,00 -
25,00 30,00 -
30,00 36,00 -

20,00 20,00 24,00 
26,00 26,00 30,00 
32,00 32,00 36,00 
38,00 38,00 44,00 
44,00 44,00 50,00 

Anmerkung' 

Bei Wieder-
kehrungen u. 

Wieder-
brettungen 

wird zur Lange 
der doppelte 
Vorsprung, 
mindestens 
aber 50cm, 

zugeschlagen 

BeijAus-
fiihrung der 

Arbeiten Post 
1 bis 12 an 

gekriimmten 
Flachen oder 
in gekriimm· 

ten Linien gilt 
ein Zuschlag 

von 60'/, 

} Bcl qtiWM!-sohen oder 
reohteckigen 
Liichern 50'/, 

Zuschlag. 
Bei Bohrtiefe 

iiber 0,50 m 
40'/, Zuschlag 



Arbeiten am Bau 

F. Arbeiten am Ban (Preise in Schilling) 
1. In Naturstein 

3ll 

Art der Arbeit I jem31 jem' 

1. Versetzen von Werksteinen bei normalen 
Verhaltnissen, d. h. ohne eventuelle weitere 
Maurerarbeit (Anmauerungen, Ziegel. oder 
Betonausfiitterungen) '" ................ . 

2. Vberarbeitung von Steinfassaden oder son· 
stigen SteinfULchen, hohl fiir voll gemessen, 
d. h. ohne Abzug der Tiir· und Fenster· 
offnungen, je nach architektonischer 
Gliederung und je nach Material (ohne 
Geriistung) ............................. . 

3. Glattgetretene Stiegen (Stufen und Podeste) 

120 18 6 

15 bis 25 

ii berstocken ............................. . Harter Stein 6,- Harter Stein 2,50 
Granit 12,- Granit 4,50 

4. Ausgetretene Stiegen (Stufen und Podeste) 
aufspitzen, mit Kunststein auftragen und 
abstocken ............................... . Harter Stein 26,- Harter Stein 10,-

Granit30,- Granitl2,-

II. In Kunststein und Beton 

Art der Arbeit 
spitzen oder 

kroneln I stocken I schar· 
rieren 

je m2 

1. Inkrustieren, d. h. auftragen einer 
Kunststein· Verkleidungsschichte: 
a) als glatte Sockel., Mauer· oder 

Pfeilerflache auf Ziegel oder Beton 
rund 3 cm stark .................. Material S 4 S 4 8 4 

Auftragen " 8 ,. 8 
" 8 

Bearbeitung " 8 " 
9 " 12 

zusammen S 20 zusammen S 21 824 

b) als Stufen mit glattem Spiegel auf 
Betonkernstufen, rund 1 cm stark; 
Spiegel und Trittflache abgewickelt 
gemessen ......................... Material S 4 S 4 

Auftragen " 10 " 10 
Bearbeitg. " 10 " 13 
zusammen S 24 S 27 

2. Ebene, senkreehte Flieben und borl· 
zontale OberDieben steinmetzmliBig 
bearbeiten je m2 ••••••••••••••••••••• 8 9 12 

3. GegUederte Flieben, horizontale Unter-
siebten, V erkrDpfungen, KanneHerungen 
und Gesimse (abgewickelt gemessen, 
wobei EinzelmaJle unter 0,10 m voll 
mit 0,10 ill berechnet werden) wie vor 
bearbeiten je m2 •••••••••••••••••••• 12 14 18 
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G. Plattenverkleidungen (Marmor und Hartgestein) 

l\linimalgro.l3e 0,10 m2 (Stiieke unter 0,10 m2 werden mit 0,10 m2, Streifen unter 0,30 ill 
breit werden mit 0,30 m voU bereehnet) 

Normalgro.l3e 1 m2• Bei grolleren Stiieken werden fiir je Y2 m2 Mehrgro.l3e 15% zuge
sehlagen 

Art 

Preis in 
Schilling 

jem' 

1. Marmor 

Verkleidungsplatten 2 em stark, eine Siehtflaehe geschliffen und poliert, 
mit geraden Kanten in normaler Dimensionierung je m2 Lieferung, 

franko Wien berechnet 

65 

Bclgischer 
Granit, 

Rosa 
Corallo, 

Veroneser 
Mandorla, 

Rouge
fleury, 
Sucho
master, 

Ungar. rot, 
Sailaer, 

St. Stefano 
Karst 

70 

Bardiglio 
com., 

Belg. rot, 
Mal

plaquet, 
Sikloser, 
Repen
tabor, 

Travertin 

75 80 85 

Unters- Arabes- Laaser, 
berger cato, st. Anna, 
Liinell, Bard. Vert 

Calacatta, fior. I, d'Estoures, 
Napoleon Piastraccia BIeu beige, 

Carrara III Carrara II Vert Rose 

100 I 120 I 

Vert 
d'Alpes, 
Noir fin, 
Paonazzo 

viola, 
Polcevere, 

Siena 
Paonazzo, 

Rosso 
levante, 

Fantastico, 
Siena unito 

Bianco P, 
Porto
venere, 
Skyros 
d'Italia, 

Vert Tinos 

150 

Vert 
antique, 

Paonazza 
Ia 

Anmerkung: Bei Platten iiber 2 em Starke wird fiir jeden cm Mehrstarke 40% 
auf vorstehende Preise zugeschlagen. 

Polierte Kanten werden bei Bereehnung des Quadratausma.l3es mitgemessen. 
Versetzen wie unter Absatz F (Abeiten am Bau). 

II. H art g est e i n 

Art Verkleidungsplatten 2Y2 bis 3 em stark, sonst wie vor besehrieben 

Preis in 
200 I 200 I 200 I 230 I 280 

I 
280 Schilling 

je m' 

Gmiindner Freistadter Bohmische Inlandisehe Sehwedisehe Sehwedische 
Granit, Granit, Granite, Syenite, Granite rot, Granite, 

Material- Schremser Neuhauser Schlesisehe Aus- Sehwedisehe schwarz 
Granit Granit, Granite landische Granite, sorten Mauthauser Syenite griin, 

Granit Sehwedisehe 
Granite, 

braun 

Anmerkung: Bei Platten iiber 3 em Starke wird fiir jeden em Mehrstarke 40% 
auf vorstehende Preise zugesehlagen. 

Polierte Kanten werden bei Berechnung des QuadratausmaBes mit dem 1 Y2faehen 
mitgereehnet. 

Versetzen von Hartgesteinplatten je m2 S 28,-. 



Verschiedene Materialien 

H. Monumentalarbeiten (Preise in Schilling) 

Kategorie 

1. Monumentstiicke glatt 
a) einseitig poliert je mB 

b) zweiseitig " "" 
c) dreiseitig " "" 
d) vierseitig " "" 

2. Kanten, Fasen, Kehlen, Stiibe und 
sonstige Profile werden nach Gliedern 
berechnet, jeder cm gilt als ein Glied 

1000 
1100 
1200 
1300 

2900 
3100 
3300 
3500 

a) bearbeitete Glieder je m' . . . . . . . . .. 4 4 
b) polierte "" " .......... 7 7 

3. Gruftbeliige nach Wiener Norm 1,58 breit, 
3,60 m lang, je Stuck 
a) mit dreiteiliger Deckplatte, gestockt 1000 3000 
b) "einteiliger " "llOO 3100 
c) "dreiteiliger " poliert 1200 3200 
d) "einteiliger " ,,1300 3300 

4. Grabeinfassungen 20/20 em stark, je m' 
a) zweiseitig, rein gestockt ........... 40 ll5 
b) " poliert. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 130 

5. Grabdeckplatten 0,15 dick, einteilig, je m 2 

a) gestockt............. . . . . . . . . . . . . . . 250 600 
b) poliert ............................ 300 650 

6. Inschriften normaler, einfacher .Art in 
geschliffenen Flachen prismatisch ver
tieft gehauen, je Buchstabe 
a) bis 3 cm groB . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. 0,25 0,25 
b)" 5" ".. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,30 0,30 
c) " 10" ". . .. . . .. . . . . . .. . . . .. 0,40 0,40 

7. Vergoldung der Inschriften, je Buchstabe 
a) bis 3 em groB ........ . . .. . . . .. . .. 0,06 0,06 
b)" 5" ". .. . . .. . . . . . . . . . . . .. 0,08 0,08 
c) " 10" " ........... " . . . . . .. 0,10 0,10 

1100 
1300 
1500 
1700 

1400 
1600 
1800 
2000 

5 5 
10 10 

750 1500 
800 1600 

1400 2200 
1500 2300 

23 54 
58 98 

140 240 
280 380 

0,42 0,42 
0,50 0,50 
0,65 0,65 

0,08 0,08 
0,10 0,10 
0,12 0,12 

1200 
1400 
1600 
1800 

5 
10 

800 
900 

1500 
1500 

25 
60 

160 
300 

0,42 
0,50 
0,65 

0,08 
0,10 
0,12 

313 

3000 
3200 
3400 
3600 

6 
12 

4500 
4600 

165 

900 

0,42 
0,50 
0,65 

0,08 
0,10 
0,12 

Anmerkung: MaBe unter 0,25 werden von mit 0,25 m berechnet. Die Minimal
groBe des einzelnen Stuckes betragt 0,05 m 3 ; Stucke unter 0,05 m3 werden von mit 
0,05 mB berechnet. 

Verschiedene Materialien 

Steinkitte fUr Ausbesserungen und Stufenreparaturen je kg . . . . . . . . . .. S 1,50 
Kittfliissigkeit je kg ............................................... " 1,00 
Kittmehl je kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 1,50 
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Tabelle fiber Grundpreise von Bauholzern und 
Schnittmaterialien in trockenem Zustande, aus rechtzeitig gefiillten Stammen 1) 

Fiehten- oder I Inlandisehes I L" h h 1 I Inlandisehe 
Tannenholz Fohrenholz arc en 0 z Eiehe 2) 

bis einsehlielllieh 
Gattung 6 I 9 I 12 I 15 I 18 I 6 I 9 I 6 I 9 I 12 I 6 I 9 

Meter Lange 

kostet 1 m3 (Festmeter) in Schilling osterreiehiseher Wahrung 
franko Waggon Wien 

RundhOlzer 

f2 hili 19 om .. - - 34 35 37 - - - - - - -
, , I-< 

31 33 34 36 38 31 34 42 46 49 52 62 ~ ~ ell 20 " 25 " .. Q<1l • 
31 33 40 42 50 31 34 42 47 51 59 69 ;t:l-<gs 26" 30" .. 

Si,.g S 31 " 40 " .. 32 34 40 43 52 33 36 46 50 53 72 82 
41 " 50 " .. 37 39 47 50 57 35 38 48 53 57 82 92 

----------------------
KanthOlzer 

t: 18 h;,; 15em .. 74 86 100 120 130 - - 95 115 135 180 220 
'a 15 " 20 " .. 76 90 105 130 140 70 88 100 123 140 180 220 
~ 20 

" 25 " .. 82 95 110 135 145 77 94 lIO 130 150 200 240 
~ 25 

" 30 " .. 87 105 115 145 155 82 102 lI5 140 155 240 260 I-< 
ell 30 

" 35 " .. UO 120 130 160 170 107 U7 150 160 170 260 280 
& 35 " 40 " .. 125 145 165 190 210 122 145 155 190 210 270 290 

Sehnittmaterial bis 6 m Lange 

Gattung 
Fiehten- oderl inlandisehesl Larehenholz" inlandisehe 
Tannenholz Fohrenholz sagefallend Eichel) 

kostet 1m3 (Festmeter) in Schilling 
osterreichischer Wahrung franko Waggon Wien 

Tischlerware 
12, 13, 15 mm auf 8 bis 17 em 85 85 90 (130) 

18,20 
" " 8 " 17 " 

85 85 90 (130) 
24,26 " " 8 " 17 " 90 80 95 (130) 

40,45,50 " " 13,16,19 " 100 - 105 -
12,13,15 " " 18 bis 32 " 120 - - (220) 

18,20 " " 18 " 32 " U5 lIO 125 (200) 
24,26,30,33 " " 18 " 32'" UO 105 120 (160) 
40,45,50,55 " " 

20 
" 

36 " 
110 105 120 (160) 

60,65,70,75,80 
" " 

24 " 36 " U5 J15 125 (160) 

Bauware 
12, 13, 15 mm auf 8 bis 17 em 67 62 - -

18,20 
" " 8 " 17 " 67 61 - -

24,26 " " 8 " 17 " 70 61 - -
40,45,50 

" " 
13,16,19 

" 
75 71 - -

12,13,15 " " 18 bis 32 " 85 80 - -
18,20 

" " 
18 

" 32 " 83 75 - -

24,26,30,33 " " 
18 

" 32 " 
74 70 - -

40,45,50,55 " " 20 
" 36 " 

78 70 - -
60,65,70,75,80 

" " 24 " 36 " 80 72 - -

SchiffbOden, gehobelt, mit Nut und 
Feder, rauhes Maall ............ 125 - 140 -

') Stand Mitte 1930. ') Die in Klammern befindlichen Preise beziehen sich auf in
landische Eiche. geschnitten; unbesaumte Merkantilware. 
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Die Zimmererarbeiten 
Von lng. Hugo Bronneck, beh. autor. Zivilingenieur 

Vorbemerkung 
Die im folgenden angegebenen Arbeitszeiten stellen vielfach erprobte Durch

schnittsleistungen dar. Sie enthalten den reinen Zeitaufwand (Handarbeitszeit) 
fUr die verschiedenen Bauherstellungen einschlieBlich der Beforderung des Materials 
von einem in nachster Nahe der Baustelle liegend angenommenen Lagerplatz auf 
den Bau. 

Bei einer jeden Bauherstellung vorkommende besondere Nebenarbeiten, wie 
die Bewachung des Materialplatzes, das Aufraumen und Reinigen nach Fertig
stellung der Arbeiten usw., miissen jeweils besonders veranschlagt werden. 

Verrechnung der Zimmererarbeiten 
a) Materiallieferungen 

Rundholz .................................... nach m3 (Festmeter) 
Baustangen ...................................... " Stiick oder Lfm 
Kantholz von 10/10cm aufwarts ..................... " m3 

Kantholz unter 1°/10 cm und Latten ................ " Lfm 
Schnittwaren ....................... ;............. " m2 

Nagel: bis 100 mm Lange .......................... " kg 
iiber 100 mm Lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " Stiick 

Dachpappe ....................................... " m2 

b) Verarbeitetes Material 
Rund- und Kantholz1) nach Lfm. 
Schnittwaren nach m2 (auch Lfm, z. B. Gesimse). 
Latten nach Lfm. (auch m2, z. B. Au£lattung). 
Holzdecken nach m2 (Balkenau£lager mitgemessen). 
FuBboden nach m2 (bei unverputzten Raumen, von Mauergruud zu Mauer

grund gemessen, bei verputzten Decken 2 cm Untergreifung mitgerechnet); in 
runden Raumen, Berechnung nach der kleinsten umschriebenen Rechtecksfigur 
(bei Flachen iiber 4 m2 das wirkliche AusmaB). 

Lotrechte Verschalung mit runder Begrenzung nach der kleinsten um
schriebenen Rechtecksfigur. 

Dachstiihle nach m2 Grundflache, Da,chvorspriinge mitgerechnet, LichthOfe 
bis zu 4 m2 nicht abgezogen. Ichsen und Grate in Lfm gleich 1 m2 Dach
grundflache. Bei iibereinanderliegenden Verschiftungen zweier Dachstiihle wird 
die iibereinanderliegende Dach£lache nach der Grundflache doppelt gerechnet. 
Die Grundflache von teilweise oder ganz abgerundeten Dachern wird nach dem 
umschriebenen Rechteck berechnet. 

Treppen nach 1 Tritt (fUr Blockantritte ist ein Zuschlag zu verrechnen); 
Antrittspfosten sind besonders zu verrechnen; Antrittspfosten zahlen, wenn sie 
mit den Treppenwangen zusammengearbeitet werden miissen, zur Treppe; 
freistehende Austritts- oder Endpfosten sind besonders zu verrechnen. 

Treppengelander nach Lfm, in der Richtung des Handgriffes gemessen. 

') Dei Bestimmung dar Lltngen der Einzelholzer ist fUr die Zapfen ein Zusehlag von 5 em in 
Anreelmung zu bringen. 
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Gewahlte Abkiirzungen: 
Z. = Zimmererstunde H. = Hilfsarbeiterstunde 

A. Die Bearbeitung des Holzes 
I. Schneiden des Rundholzes zu Kant- und Schnittholz 

In Siiddeutschland iibliche Einteilung des Nadelstammholzes in Klassen: 
Klasse I II III IV V VI 
Mindestlange (in m) 18 18 16 14 12 auf 1 m iiber 

Stammhiihe min-
Mindest-Zopfdurchmesser (in cm) 30 22 17 14 12 destens noch 14 em 

AIIgemein iibliche Einteilung des Bauholzes in Klassen (Abb. a bis c): 
I. KI. Baumwalziges Bauholz (c). Das Bauholz muB am Zopfende mindestens 

noch die vorgeschriebene Kantholzstarke aufweisen. Zum mindesten muB die 
hohe Holzseite noch eiDe "sichtbare" kleiDe Schnittfiache aufweiseD. 

II. Kl. Bauholz mit iiblicher Baumwalze (b). Holzer, bei denen die Baumwalze, 
iibereck gemessen, bis ein Viertel der groBeren Querschnittsseite an Breite auf

weisen darl. 
a) b) c) III. KI. Vollkantiges Bauholz. Die Baumwalze Q!)1i {J8 ® ist auf allen vier Ecken gestattet und darf, iibereck 

\!? \'S? ~ 10 gemessen, ein Siebentel bis hOchstens ein Sechstel 
der groBeren Querschnittsseite betragen. 

IV. KI. Scharfkantiges Bauholz (a). Wenn 
nicht bei der Lieferung ausdriicklich' das Vorhandensein einer Baumwalze aus
geschlossen wurde, gilt eine solche von einem Zehntel der groBeren Querschnitts
seite als zulassig. Gehobelte scharlkantige Holzer diirfen an sichtbaren Flachen 
keine Baumwalze besitzen. 

Die folgende Tabelle gibt eine Zusammenstellung der· durchschnittlichen 
Ausbeute beim Einschneiden der verschiedenen Stammholzklassen. 

Ausbeutungstabelle - Nutzprozente im Durchschnitt 
fiir die wichtigsten ZimmermannshOlzer und Schnittwaren, Schwarten und Sagemehl 

Ausbeute iii Prozenten fiir das 
Holz- Holz- Stamm- Festmeter (ohne Rinde) 

Holzart querschnitt langen holz- Seiten- Schwar-in cm2 inm klassen Bauholz bretter Sage-
und Latten ten mehl 

bis 200 bis 8 Vund VI 80--85 8-12 5-10 7-12 
I. Baum- " 300 " 6 III ." IV 76-80 10-12 6-8 8-10 
walziges " 300 " 10 III 

" 
IV 70-72 12-15 5-7 10-12 

Bauholz " 300 " 10 II " 
III 65-68 16-20 6-8 12-14 

" 
400 " 10 II 

" 
III 54-56 25-30 7-9 12-16 

II. Bauholz bis 300 bis 6 II bis IV 69-71 12-16 5--8 11-15 
mit iiblicher 

" 400 " 10 II 
" 

IV 65-67 15-18 6-7 12-16 
Baumwalze " 400 " 

14 II 
" 

IV 50-60 22-30 7-8 13-16 

III. Voll- bis 300 bis 8 III und IV 56-60 18-21 7-10 12-16 kantiges 400 " 
14 II III 48-52 26-32 6-12 12-18 Bauholz " " --

IV. Scharf- bis 300 bis 8 II bis IV 49-52 24-28 8-10 14-16 kantiges 400 14 II und III 44-48 26-34 8-10 13-17 Bauholz " " 
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Die Preisbildnng von Ban- nnd Schnittholz 

Das folgende Beispiel zeigt die Art nnd Weise, wie der Preis des Ban- nnd 
Schnittholzes aus dem Preise des geschlagerten Rundholzes abgeleitet wird. 

Betragt der Stockpreis des Rundholzes x, so konnen die Kosten fUr die gesamte 
"Waldmanipulation" (das sind Fallen, Entwurzeln, Abrinden und Zustreifen bis 
zu einem fahrbaren Weg) samt Zufuhr zum Sagewerk, einschlieBlich Abladen 
daselbst bzw. samt Zufuhr zur nachstgelegenen Bahnhaltestelle einschlieBlich 
Verladen, bei einer Entfernung bis zu 5 km vom Sagewerk bzw. von der Bahn 
mit (X) 100% des Stockpreises, fUr jeden Kilometer Mehrentfernung mit weiteren 
10 % des Stockpreises veranschlagt werden. 

Die Kosten des Einschnittes im Sagewerk samt allen mit diesem im Zusammen
hang stehenden sonstigen Ausgaben konnen 

fiir laufende Ware mit 33% des Preises frei Sage, 

fiir nach Liste eingeschnittene Ware mit 45 bis 50% des Preises frei Sage 
angenommen werden. 

Z. B. Holzgewinnung etwa 9 km vom Sagewerk entfernt, Einschnitt laufender 
Ware: 

Stockpreis fUr 1 Festmeter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,00 
Fallen, Entwurzeln ........................... 2,00 
Walzen, Zustreifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,00 
Zufuhr samt Abladen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,00 

Preis frei Sage .. . . .. 24,00 
Einschnitt 33% ..... 8,00 

32,00 

Bei einem Ausniitzungsverhaltnis des Rundholzes von 70 % berechnet sich 
der Preis von 1 m3 Kantholz samt Seitenware zu 

p = 32· 100 = 45,55 
70 

II. Beschlagen des Rundholzes 

1 Lfm Rundholz vierseitig rein behauen: 

Behauen eines auf einen Zeitaufwand in 
Stammes vom Holz- Z-Stunden fur Abfall Durchmesser querschnitt 

in em in em Weiehholz I Hartholz 

10 6/8 bis 7 j7 0,2 0,25 
13 8/10" 9/9 0,25 0,35 a) beimEichenholz, jenaeh 
15 9/12 " 10/10 0,35 0,5 der Starke des Kantholzes, 
17 10/14 " 12/12 0,4 0,55 der Form und dem Wuehs 
20 12/16 " 14/14 0,45 0,7 des Stammes, 30 bis 40% 
25 15/20 " 17/17 0,6 0,9 b) beim Nadelholz, je naeh 
30 18/24 " 21/21 0,87 1,1 der Art des Bauholzes, ob 
35 21/28 " 24/24 1,1 1,5 dasselbe baumwalzig, seharf-
40 24/32 " 28/28 1,3 1,8 kantig usw. ist, 10 bis 25% 
45 27/36 " 31/31 1,6 2,6 
50 35/40 " 35/35 2,5 3,0 
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III. Bearbeitung des Kantholzes 
Abrunden der Kanten. 1 Lfm Kante abrunden: Weiehholz ...... 0,05 Z.-St. 

Hartholz . . . . . .. 0,07 " 
Ausfalzen. 1 Lfm Falz (3/3,5 em) herstellen: Weiehholz ...... 0,12 " 

Hartholz ....... 0,15 " 
Bohren von Lochern fUr Schrauben. a) fiir je 10 em Loehtiefe l bis l=20 em 

(Bohrloehdurehmesser d in Zentimetern): Weiehholz ........ 0,02 d ...... Z.-St. 
Hartholz ........ 0,03 d ...... " 

b) fiir je weitere 5 em Loehtiefe: Weiehholz ........ 0,0125 d ... . 
Hartholz ........ 0,020 d .... . 

Einstemmen von ZapfenlOchern in Weichholz (Loehtiefe 5 em). 
Lochgrolle 4/12 4/15 5/14 5/18 6/17 

Z.-St. 0,10 0,13 0,13 0,15 0,15 

" 

Beim Einstemmen von Loehern in die Hohe Zuschlag von 00 20% ohne Zeit
aufwand fUr Geriistherstellung. 

Fasen. 1 Lfm Kante abfasen: Weiehholz ...................... 0,05 Z.-St. 
Hartholz ...................... 0,07 " 

Hobeln. 1 m2 Kantholz, lufttroeken, nieht dureh Sand verunreinigt, hobeln: 
Weiehholz, besehlagen ................. 0,35 Z.-St. 

gesagt ..................... 0,30 " 
Hartholz, besehlagen .................. 0,45 " 

gesagt ...................... 0,35 " 
Nuten. 1 Lfm Nut (3/3 em) herstellen: Weiehholz ............. 0,15 Z.-St. 

Hartholz ............. 0,20 " 
Profilieren. Durchschnittlieher Zeitaufwand fiir die am haufigsten vorkommen-

den einfaehen Profilierungen: 
1 Balkenkopf mit Spiegel ........................... 0,20 Z.-St. 
1 " "Hohlkehle und Rundstab ........... 0,35 
1 Pfettenkopf " oder ........... 0,25 
1 " " " und " . . . . . . . . . .. 0,35 " 
1 Sparrenkopf mit ganzer Sehweifung ................ 0,40 " 
1 Grat- oder Kehlsparrenkopf mit ganzer Sehweifung .. 0,70 " 

Liegen die Deekenbalken unter gewohnliehen Wohnraumen hoehstens 90 em, 
unter Gangen und sonstigen starker belasteten Raumen hoehstens 80 em von 
Mitte zu Mitte, dann kann die Starke der Sturzbodensehalung mit 2 em, bes~er 
2,5 em, angenommen werden. 

Zahne anarbeiten. 1 Lfm Zahne £iir verzahnte Balken anarbeiten, d. i. Ein
sehneiden und Ineinanderpassen der Zahne, Abhobeln und Aufeinanderpassen 

der Flaehen, Absehniiren und mehrmaliges 
Aufeinandersetzen der Balken bei B em 
Balkenbreite: 

Weiehholz .......... 0,045 B ... Z.-St. 
~ii-----------L Hartholz ........... 0,067 B ... " 

Zersagen. 1 Lfm Kantholz der Lange naeh durehsagen, fiir jedes Zentimeter 
Holzstarke: 

Weiehholz .......................... 0,03 Z.-St. 
Hartholz ........................... 0,04 " 
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IV. Bearbeitung des Schnittholzes 

a) Handarbeit 

Falzen. 1 Lfm Brettkante falzen .......................... . 
Fugen. 1 Lfm Brett oder Latte fugen ..................... . 
(Werden Latten auf zwei odeI' drei Seiten gehobelt, so ist die 

Arbeitszeit so zu berechnen, wie wenn sie gefugt willden.) 
Hobeln. I m2 Bretter (weich, lufttrocken, nicht sandig)lhobeln 
Nuten. I Lfm Brettkante nuten ........................... . 
Profilieren. I Lfm Kante staben, kehlen, abrunden bis zu 5 em 

abgewickelte Kantenflache ..................................... . 
I Lfm Kante wie vor, jedoch bis zu 10 em abgewickelte 
Kantenflache ....................................... . 
I m2 wie VOl', jedoch iiber 10 em abgewickelte Kanten· 
flache ............................................. . 

b) Maschinenarbeit (Maschinenzeit) 
Bedienung: ein Maschinenarbeiter, ein Hilfsarbeiter 

Fugen und Falzen. 1m2 lufttrockene, weiche Bretter ver
schiedener Breite und Lange, fugen und falzen ., . . . . . . . . . . . . . .. 2 

Hobeln. a) 1m2 Bretter, wie vor, einseitig auf gleichmaLlige 
Dicke hobeln ................................................ 2 

b) 1 m2 Bretter, wie VOl', beiderseits auf gleichmaBige 
Dicke hobeln ........................ . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. 3 

Nuten und Federn. 1 m2 Bretter einseitig und auf gleiche Breite 

319 

0,065 Z.-St. 
0,05 

" 

0,3 
" 0,065 
" 

0,2 
" 

0,3 
" 

2,4 
" 

Minuten 

" 

" 

und Dicke hobeln, nuten und federn .......................... 6 -:- 8 
" 

B. Die Holzdecken 
1. Allgemeine Angaben 

Aile den nachfolgenden Materialzusammensteilungen fiir verschiedene Decken
arten zugrundegelegten Balkenabmessungen sind unter der Annahme der gewohn
lichen (Nutz-) Belastung fiir Wohnraume mit 250 kg/m2 berechnet. 

Die angesetzten Raumtiefen sind LichtmaBe von Mauergrund zu Mauergrund, 
entlang der Balkenlangen gemessen und bedeuten somit d~e freie Lange del' Decken
balken. Die ausgeworfenen Balkenstarken entsprechen einer Tragfahigkeit von 
500 kg/m2, d. i. del' zufalligen Last (Nutzlast) fiir gewohnliche Wohnraume 
(250 kg/m2), vermehrt um das Eigengewicht der Decke (250 kg/m2). 

Bei Decken mit Unterziigen ist fiir die Preisberechnung als Raumtiefe die 
Entfernung del' Stiitzpunkte der Deckenbalken (von Mauer zu Unterzug oder 
von Unterzug zu Unterzug) anzunehmen, und sind die Unterziige mit ihren Stiitzen 
besonders zu verrechnen. 

Soilen Decken fiir andere als zu gewohnlichen Wohnraumen bestimmte Baulich
keiten hergestellt werden, dann erfolgt die Berechnung der Balkenstarken nach 
den mit ONORM festgelegten "Belastungen im Hochbau". (Siehe S. 105.) 

Stockwerkszuschlag. Die Deckenbalken sind im Mittel 1 m weit voneinander 
verlegt angenommen und bezieht sich del' fiir samtliche Deckenteile berechnete 
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Zeitaufwand auf die Herstellung von Deeken in der ersten GesehoBhohe von 4 bis 
5 m iiber dem Erdboden. Fiir hOher gelegene Deeken ist der Preis, wo nieht be
sonders angegeben, ffir jedes Stockwerk urn * v. H. des aus der Bereehnung er
siehtliehen Arbeitslohnes zu erhohen. 

Das Unterlegen der Balkenkopfe mit durehlaufender RastsehlieBe entlang 
der Mauerauflager ist in sarntliehen hier angegebenen Aufstellungen inbegriffen. 

Die folgende Zusammenstellung gibt die groBten zulassigen Stiitzweiten fiir die 
gebrauehliehsten Balkenstarken und Belastungen, und zwar betragt naeh obigen 
Belastungsangaben das Eigengewieht und die zufallige Belastung fiir 1 rn2 Deeke: 

a) fiir gewohnliehe Wohnraume .................... 250+250=500 kg/m2 

b) fiir Gange, Tanz- und Koniertsale usw. .......... 250 + 400 = 650 " 
e) fiir Gesehaftsraume usw. in den Stoekwerken ..... 250+450=700 " 

Fiir eine zulassige Biegebeanspruehung des Holzes von 80 kg/em2 ergibt sieh 
die groBte zulassige freie Balkenlange in Zentimetern: 

Wohnraume I Gange usw. I Geschaftsraume 
500 kg/m2 650 kg/ms usw. 700 kg/ms 

Balken-
Freie Balkenstiitzweite abmessungen 

bei einer Entfernung der Balken von Mitte zu Mitte von 

80 em I 90 em I 100 em I 80 em I 100 em I 80 em I 100 em 

10/16 260 245 235 225 205 210 195 
10/18 290 275 260 255 230 240 220 
13/16 295 280 265 260 .235 245 225 
13/18 335 315 300 290 260 270 250 
16/18 370 350 330 325 290 300 280 
16/21 430 405 385 375 335 350 325 
16/24 495 465 440 430 385 405 370 
18/24 525 495 470 460 410 430 395 
18/26 570 535 510 500 445 465 430 
21/26 615 580 550 540 480 500 465 
18/29 635 600 565 555 495 520 480 
21/29 685 645 610 600 535 560 515 
24/29 730 690 655 640 575 600 550 
24/32 805 765 725 705 630 660 610 

Fiir andere Balkenabmessungen ergibt sieh die groBte zulassige freie Balken
stiitzweite in Zentimetern aus: 

wobei W in em3 das Widerstandsmoment des Balkenquersehnittes, q in kg/em 
die Belastung des Balkens bedeuten. 

Naehfolgende Tafel ermoglieht fiir versehiedene zulassige Biegebeanspruehungen 
(0' kgJem2) die unmittelbare Ermittlung der giinstigsten Quersehnittsabmessungen 
von Reehteekbalken aus der Stiitzweite und Belastung. 
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Tabelle 
zur unmittelbaren Ermittlung der giinstigsten Quersehnittsabmessungen von Rechteek

balken aus der Stiitzweite und Belastung 

l . ... Stutzweite h = a . l; b = P . q kg/em 
q . ... Belastung fiir das Lfm em m em 

Gb = 80 kg/em2 Gb = 90 kg/em2 G = 100 kg/cm2 

l:qkg/em I a 
I 

p 

360 3,33 8,45 
180 4,17 5,40 
100 5,00 3,75 
65 5,84 2,76 
45 6,67 2,11 
30 7,50 1,67' 
25 8,33 1,35 

~:qkg/em I a 
I 

p ~:q kg/em I 

220 3,74 5,94 145 
115 4,67 3,82 75 
65 5,62 2,64 45 
40 6,57 1,93 30 
25 7,52 1,47 20 
20 8,44 1,17 15 
15 9.34 0,96 10 

II. Die Balkenlagen 
(Tram- und Dubeldeeken) 

a) Tramdecken 

a 
I 

p 

4,171 4,32 
5,21 2,76 
6,25 1,92 
7,30 1,41 
8,33 1,08 
9,38 0,85 

10,40 0,69 

Elastische 
Dureh-
biegung 

t 
1/200 
1/250 
1/300 
1/350 
1/400 
1/450 
1/600 

1. 1 mS KanthOlzer zu Deckentramen anarbeiten, aufziehen und legen: 
im ErdgeschoB (im Durchschnitt) ............ 18 Z. 
Stockwerkszuschlag ......................... 1,5 H. 

2. a) 1 Lfm Trame in Starken von 10/18 bis 14/20 (ohne Verwendung von 
RastschlieBen) anarbeiten, aufziehen und legen: in Weichholz ..... 0,25 -;- 0,3 Z. 

in Hartholz ............. 0,4 -;- 0,6 " 

b) 1 Lfm Trame in Starken von 16/20 bis 20/25, wie vor: 
in Weichholz ............ 0,35-;-0,4Z. 
in Hartholz ............. 0,6 -;-0,7 " 

c) 1 Lfm Tramewie b), jedoch auf RastschlieBen aufgekammt: in Weichholz 0,5Z. 

3. 1 Lfm Trame, 8/18, 10/20 usw. fiir Siedlungsbauten, anarbeiten, aufziehen 
und legen 0,2 Z. 

Anmerkung: Fur besehlagenes Holz ist im Durehsehnitt ein Zeitzusehlag 
von 5% zu maehen. 

b) Diibeldecken 

Die Diibeldecken sind nach der Formel 

p= b· h2 • GB 

L 10 

berechnet, wobei b, h die Querschnittsabmessungen, L die Stiitzweite der Diibel
balken in Zentimetern, (1B die Bruchfestigkeit (fiir Tannenholz (1B=600 kg/cm2), 
der Wert 10 die angenommene Sicherheit bedeuten. Die Belastung ist auf die 
ganze Lange der Balken gleichmaBig verteilt angenommen. 

Bauratgeber, 9. Auf!. 21 
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Da die fiir 1 m2 verlangte Tragfahigkeit mit 450 kg angenommen wird, so 
betragt die fiir 1 L£m Decke erforderliche Trag£ahigkeit bei einer Raumtie£e von 

3m ....... . 1350 kg; Diibeldeeke von gem Starke tragt 1620 kg 
4 " . .. . .... 1800 

" " 
12 

" 
2160 

" 
5 " . . ...... 2250 

" 
14 

" " 
2352 

6 " ........ 2700 
" 17 

" 
2892 

" 
7 " .. . .. . .. 3150 

" 
20 

" 
3428 

" 
8 " ........ 3600 

" " 
22 

" 
3630 

" 
9 " ........ 4050 

" " 
25 

" 
4166 

" 
10 " . .... .. . 4500 

" " 
28 

" 
4704 

" 

m~ 
1.!tIle 

f=> 0 '.5 
~15 >4 

1. 1 m2 Diibeldecke aus geschn,ittenen 
Diibelbalken herstellen, wobei das Rundholz 
auf zwei Seiten behauen und in der Mitte 
der Lange nach zersagt wird (Bearbeiten des 
Holzes, Aufziehen, Legen und Verdiibeln): 

3m 4m 5m 6m 7m 
Raumtiefe (Deekenstfirke (Deckenstfirke (DeckenstArke (Deekenstltrke (Deckenstfirke 

9 em) 12 cm) 14 cm) 17 em) 20 em) 
bis zu 

Quer'j Llinge Quer.! Llinge Quer' l Lange Quer'l Lange Quer.! Lll.nge 
schnitt m sehnitt m schnitt m schrutt m schnitt m 

RastschlieBen 0,67 0,50 0,40 0,33 0,29 10/15 oder 12/12 - - - - -

Rundholz 0 
--
~ 

--
~ 

--
~ 

--
~ 

--
einschl. Diibel 18cm 4,1l 24cm 2,77 28cm 2,27 34cm 1,78 40cm 1,39 

Zeitaufwand 3,5 Z. 4,0 Z. 4,5 Z. 5,0 Z. 5,5 Z. 

2. 1 m2 Diibeldecke wie unter 1., jedoch aus behauenen Diibelbalken her
stellen, wobei die Stamme auf drei Seiten rein bearbeitet werden: 

6m 7m 8m 9m 10 m 
Raumtiefe (Deekenstarke (Deckenstarke (Deckenstarke (Deekenstarke ( Deckenstarke 

17 cm) 20 em) 22 cm) 25 em) 2l:!em) 
bis zu 

Quer.! Lltnge Quer'j Llinge Quer'j Lange Quer'j Lange Quer'j Llinge 
schnitt m sehnitt m schnitt m sehnitt m sehnitt m 

RastschlieBen 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 10/15 oder 12/12 - - - - -

Rundholz 0 
--
~ 

--
~ 

--
~ 

--
~ 

--
einschl. Diibel 21cm 6,0 25cm 5,0 27cm 4,5 31cm 4,0 35cm 3,6 

Zeitaufwand 7,2 Z. 8,0 Z. 8,5 Z. 9,0 Z. 10,0 Z. 

3. I m2 Diibeldecke aus bereits bearbeitet gelie£ertem Holz herstellen : 

Raumtiefe bis zu 13m 14m 15m 16m 17m 18m 19m 110m 
RastschlieBen 0,67m 0.50m 0,40m 0,33 m 0,29m 0,25m 0,22m_ 0,20m 

10/15 oder 12/12 lang lang lang lang lang lang lang lang 

Balken 9/9 12/12 14/14 17/17 20/20 22/22 25/25 28/28 
Ig.11,10 Ig.8,33 Ig.7,14 Ig. 5,88 Ig. 5,00 Ig.4,54 Ig.4,00 Ig. 3,58 

Zeitaufwand 0,5 Z. 0,65 Z. 0,75 Z. 0,90 Z. 1,05 Z. 1,15 Z. 1,35 Z. 1,55 Z. 

4. 1 Lfm larchene RastschlieBen anarbeiten, aU£ziehen und legen : 0,35 Z. 
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III. Die Zwisehendeeken 
1. Der Sturzboden. 1 m2 Sturzbodensehalung aus rauhen, 2,5 em starken etwa 

20 em breiten Brettern verlegen und nageln: 
a) mit 2,5 em Ubergreifung der Bretter b) mit Uberlattung der Bretter-

zur Fugendeckung: stoBfugen : 
1,25 m2 Bretter 1,05 m2 Bretter 
25 Stuck Nagel 42/120 5,5 -:-- 7,0 m Decklatten 2/6 (2/5) 
0,4 Z. 20 Stuck Nagel 31/70, 15 Stuck 28/50 

0,55 Z. 
c) mit gefugten und gefalzten Brettern : 
1,2 m2 Bretter . 

~:5 ~.'k Nagel 31/70 : ~ '1_ "":: ;---": 
(Fe:ibO~!~, s~~~~~1:~~ [ j 51 1 

a) 1 m2 Einsehubdeeke 
aus rauhen, 2,5 em starken 

-100 "'I E tOO-

~;;;;:~(.:; .. ;;i,~;:;~.~ 
I I 
1 1 

Brettern, zwischen die Holzbalken auf seitlieh an diesen zu befestigende Traglatten 
gelegt (nieht genagelt), die (1,0 m von Mitte zu Mitte voneinander entfernten) 
Balken mitgemessen: 

0,85 m2 Bretter (je nach Trambreite) 
2,1 m' Traglatten 4/6 
8 Stuck Nagel 60/160 
0,35 Z. (ohne Schneiden der Bretter). 

b) 1 m2 Einsehubdeeke wie vor, jedoeh aus gestreiften, nieht entrindeten 
Sehwarten: 0,33 Z., einsehlieI3lieh Entrinden 0,5 Z. 

c) 1 m2 Einsehubdeeke wie unter a), jedoeh samt Nagelung und Uberlattung 
der BretterstoBfugen: 

Zuschlag zu a) 
4-:-- 5 m' Decklatten 2/6 
20 Stuck Nagel 31/70 
0,35 Z. 
d) 1 m2 Einsehubdeekewie 

unter a), jedoeh bei Einlegung der Bretter in einen 2 em Randfa]z, samt Nagelung 
und Uberlattung der BretterstoBfugen: 

0,85 m2 Bre.tter (je nach Trambreite) 
4-:-- 5 m' Decklatten 2/6 
20 Stuck Nagel 31/70 
0,85 Z. (samt Ausstemmen des Randfalzes). 

e) 1 m2 Einsehubdeeke wie vor, jedoeh bei Einlegung der Bretter in einen 
2 em tiefen Mittel£alz: 

Zusehlag zu d) : 0,1 Z. 
Anmerkung: 1 m' Traglatten befestigen . .... 0.05 Z. 
3. Untere Deckenschalung: 
a) 1 m2 Au£lattung von 2/5 (2,4/4,8) em-Latten ala Deekenlattung fUr die 

Unterlagen von Gipsdeeken mit 1 bis 1,2 em weiten Fugen: 
10 m' Latten 
40 Stuck Nagel 31/65 (einfach genagelt) 
0,3 Z. (doppelt genagelt 0,4 Z.). 

21* 
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b) 1 m2 Rohrdeekensehalung (Stukkatursehalung) aus 1,3 bzw. 2,0 em starken, 
8 em breiten, bei groBerer Breite gespaltenen Brettern: 

1,0 m2 Bretter (samt Verschnitt) 
35 Stuck Nagel 31/65 
0,4 Z. 

e) 1 m2 untere, siehtbare Deekenschalung von 2 bis 2,5 em starken, einseitig 
gehobelten Brettern: 

a) bei aneinandergestoBenen Brettern und von unten iiber die Fugen gelegten 
gekehlten Leisten: 

1,05 m2 Bretter 
5,5 -;-7 m' Deckleisten 2/5 (2,5/5) (fertig geliefert) 
30 Stuck Nagel 28/50 
30" 31/80 
0,65 Z. 

[&t" r;:'i=. ~~ ""~V! ( t&'i'.W 

f3) bei aneinandergestoBenen, gefalzten Brettern: 
1,lm2 Bretter+5% Verschnitt 
20 Stuck Nagel 28/60 
0,60 Z. ~ ~ 

4. Stakerarbeiten: 

a) 1 m2 Balkenlage mit Lehm aufsehiitten (die Balken mitgemessen): 
8 cm hoch ... . . 0,06 ma Lehm ..... 0,6 H. 

10" " ..... 0,08" " ..... 0,7 
12" " ... . . 0,10" " ..... 0,08 " 

(Stockwerkszuschlag 0,15 -7 0,2 H.). 

b) 1 m2 Stiilpdeeke mit Lehm betragen: 
6 cm hoch ..... 0,06 m3 ••• . . 0,7 H. 
8" " ..... 0,08 " ..... 0,8 " 

e) 1 m 2 Koksasehe oder Sand zwischen FuBbodenlagern auf Kellerdeeken 
aufbringen: 

8 cm huch ..... 0,07 ma ..... 0,3 H. 
10" " ..... 0,09 " ..... 0,35 " 

Gegenstand 

Lehm ... . ...................... m3 
Stakholz ....................... Rm 
Stroh .......................... kg 
Sand ........................... m3 
Stakerstunden ............. . ..... . 
Hilfsarbeiterstunden ............. H. 

~-r:~>7~ ""~r""~"<""<""""---' =~T.":')';::-. ;;::::J~ f"1o~"""'o-o""'" "'"O-";Q~'I 
1"""".---80 >1 

Ib 

d) 1 m2 halben I e) 1 m2 ganzen I f) 1 m2 Lehm-
Windelboden Windelboden putz 

0,1 
0,04 
0,5 
0,08 
0,8 

, 

herstellen 

0,15 
0,04 
0,5 
0,08 
1,3 

1181-"-1- ·~o 

0,3 

1,2 

0,8 
0,4 



Die Holzdecken 325 

IV. Verschiedene Balkendecken 

1. 1m2 Balkendecke mit auf den RastschlieBen aufgekammten, rauhen Sturz
tramen und rauhem Sturzboden aus 5h" starken Brettern, mit V"berlattung der 
BretterstoBfugen liber ErdgeschoB herst-ellen: 

a) bei 4 m Raumtiefe: 

Material: 0,50 m' RastschlieBen 10/15 oder 12/12 
1,0 m' Trame 16/24 
1,0 m2 Bretter+ 5% Verschnitt 
5,5 -:-7,0 m' Decklatten 2/6 (2/5) 
20 Stuck Nagel 40/100, 15 Stuck 31/65 

Zeitaufwand: 0,5 m' RastschlieBen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,5 x 0,35 Z. = 0,18 Z. 
1 " Trame 18/24 ••••••••••.••••.••••.••••••• 1,0 x 0,5 ,,= 0,50 " 
1 m2 Sturzbodenschalung samt' Decklatten 

verlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,70 " 
1,38 Z. 

Raumtiefe 4,Om 5,Om 6,0 m 'I 7,0 m 

10/15 oder 12/12 cm RastschlieBen 
lang 0,5m 0,4m 0,33m 0,29m 

1 m' Trame Querschnitt 16/24 18/26 22,28 26/30 

Sturz bodenschalung 1,Om2 

2. 1m2 Balkendecke wie vor, jedoch mit gehobelten Tramen und unten ge
hobeltem Sturzboden aus 3,3 cm starken Brettern, mit V"bergreifung der Bretter 
zur Fugendeckung und Abfasung aner scharlen Kanten: 

a) bei 4 m' Raumtiefe: 

0,50 m' RastschlieBen 10/15 oder 12/12 
1,0 " Trame 16/24 
0,64 m2 Tramholz auf drei Seiten abhobeln und die scharfen Ranten abfasen: 

0,64 m2 X 0,4 Z. = 0,26 Z. 
2,0 m' X 0,05 ,,= 0,10 " 

0,36 Z. 

1,0 m2 Sturzbodenschalung wie unter 1., jedoch einseitig gehobelt. 

Raumtiefe 4,0 m 5,Om 6,Om 7,Om 

Hobelflache in m2 0,64 0,70 0,78 0,86 

Zeitzuschlag fur Hobeln und Ab-
fasen 0,36 Z. 0,38 Z. 0.41 Z. 0,44 Z. 

3. 1m2 Balkendeeke mit einfaehen, rauhen Tramen und eingesC'hobenem, 
2,5 em starkem Fehlboden (Einschubdeeke) zur Aufnahme der Sehuttansehlittung, 
einsehlieBlieh 2,0 em Rohrbodensehalung: 
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a) bei 4 m Raumtiefe: 
0,50 m' RastschlieBen 10/15 oder 12/12 
1,0 " Trame 16/24 
1,0 m2 Einschubdecke laut C 2 a (fertig) 
1,0 " Rohrdeckenschalung laut C 3 b (fertig) 

4. 1 m2 Balkendeeke mit doppelter Tramlage (wobei sowohl fiir den Fehl· 

a) bei 4 m Raumtiefe: 

boden· als aueh fiir den Rohrbodenverputz selb· 
standige Trame eingelegt werden), mit rauhem, 
3,3 em starkem Sturzboden fiir aufzunehmende 
Sehuttansehiittung wie unter I. und einer 2 em 
starken Rombodensehalung: 

(Bereehnung der Sturztrame fiir eine Gesamt· 
belastung von 650 kgjm2.) 

Material: 0,50 m' RastschlieBen 10/15 oder 12/12 
1,0 " Trame 18/26 
1,0" " 10/14 
1,0 m2 Sturzbodenschalung laut D 1 a (fertig) 
1,0 " Rohrbodensehalung laut C 3 b 

Zeitaufwand: 0,5 m' RastsehlieBen .. .... . . . 0,5 x 0,35 Z. = 0,18 Z. 
1,05" Trame 18/26 ....... . .. 1,05 x 0,50 ,,= 0,50 " 
1,05" " 10/14 . . . .. . . .. . 1,05 x 0,25 ,,= 0,25 " 
1 m2 Sturzbodensehalung .. . . . . . ..... .. . . 0,55" 
1 "Rohrbodensehalung . ..... .. . ....... 0,40 " 

1,93 ov 2,0 Z. 

Raumtiefe 14,om !4,5m !5,om !5,5m !6,om !6,5m !7,om 

10/15 oder 12/12 em 
RastsehlieBen lang 0,50m 0,44m 0,40m 0,36m 0,33m 0,31 m 0,29m 

1 m' Trame Quersehnitt 18 /26 21 /26 21 /29 22/32 26/31 26/34 27/36 
1 m' Fehltrame Quersehnitt 10/14 11/14 12/16 13/16 13/18 14/18 14/19 
S turz bodensehalung I,Om2 

Rohrbodensehalung I,Om2 

V. Weiehe HolzfuBboden 

1. PolsterhO]zer (FuBbodenlager). 1 Lfm PolsterhOlzer, mit Karbolineum 
gestrichen, waagreeht verlegen: 

FuBbodenbelag 2,5 bis 3,0 em stark; Polsterholz 5/8 em, Karbolineum 0,06 kg, 0,25 Z. 
" 3,0 " 5,0"" " 8/10" 0,09 " 0,35" 
" 5,0 " 8,0"" 10/13 " " 0,12 " 0,45" 

2. Blindboden. I m2 Blindboden als Unterlage fiir Estrich· oder ParkettbOden 
aus rauhen 2,3 bis 2,5 em starken, 12 bis 20 em breiten Brettern fliiehtig (im Blei) 
verlegen: 

1,05 m2 Bretter 
30 Stuek Nagel 31/65 
0,4 Z. 
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3. Fullleisten. 1 Lfm FuBleisten, 2,5 em stark, anarbeiten und ansehlagen: 

Material Zeitaufwand 

Art der Leistenhohe 
fur An-Bearbeitung in em Urn Stuek arbeiten und fur 

Leisten Nagel Ansehlagen Ansehlagen 

Ab{efast 6 0,2 Z. 

I 
0,1 Z. 

Ke lung 2 em breit 6 0,35 " 0,1 
" Abgefast 8 0,25 " 0,12 " 

Kehlung 2 em breit 8 1,05 m' 4 St. 31/70 0,45 
" 0,12 " 

" 
2 

" " 10 0,5 
" 0,15 " 

" 
2,5 

" " 
12 0,55 " 0,2 

" 
" 

2,5 
" " 

16 0,6 
" 0,25 " 

4. 1 m2 Fu.Bbodenbelag aus 2,5 bis 8 em starken Brettern (Pfost.en, Bohlen) 
auf bereits genau waagreeht verlegten Polsterholzern verlegen und befestigen: 

I 2,5 I 3,0 I 4,0 I 5,0 I 6,5 I 8,0 

em 
Fiir 1 m2 und Starke 

Bretter mit Versehnitt m2 1,0 + 10% 
rauh, gefugt Nagel 30 -7- 20 St. 31 /60131/80 140/100142/120160/160175/200 

I Zeitaufwand Z. 0,40 0,50 0,60 

rauh, Bretter mit Versehnitt m2 1,0 + 15% 
gespundet Nagel 30 -7- 20 St. 31 /65\ 31/8° 140/100142/120160/160\75/200 bzw. gefalzt 

Zeitaufwand 0,55 0,70 0,80 

gehobelt, Bretter mit Versehnitt m2 1,0 + 15% 
gespundet Nagel 30 -7- 20 St. 31/651 31/80 140/ 100\42/ 12°160/160\75 /200 
bzw. gefalzt 

Zeitaufwand 0,55 0,70 0,80 

Stoekwerkszuschlag 0,1 H. 

Anmerkung: Dem ange
gebenen Zeitaufwand liegt die 
V oraussetzung zugrunde, daB 
keinerlei Naeharbeit an . dem 
bereits fertig bearbeitet 
gelieferten Brettermaterial er
forderlich ist. 
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VI. Holz-Eisendecken 
(Tra versendecken) 

Die Walztrager, welche in jedem Fensterschaft aufliegen und nach der Breite 
des Gebaudes liegend angeordnet sind, werden gleichzeitig als Mauerverankerung 
verwendet. Nach der Lange des Gebiiudes laufend, werden gewohnlich am FuB 
der Walztrager von Meter zu Meter die Deckenbalken eingelegt, welche fiber den 
Unterflansch der Walztrager hinweg verklammert sind und sowohl die Sturz
bodenschalung als auch die Rohrdeckenschalung aufnehmen. 

Der Berechnung der Decken wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt: 
1. Die zufallige Belastung des Raumes betragt. .......... 250 kgjm2 

2. Das Eigengewicht der Decke: 
a) mit Walztragern ................................. 260 " 
b) ohne Walztrager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 " 

Die Gesamtlast fiir I m2 Decke· betragt daher ........... 510 bzw. 490 kg. 

Abstand Materialbedarf fiir 1 m 2 Decke 

derWalz- Raum- Walz- Hoi z E is e n tiefe triiger (lichte triiger- Sturz- Rohr- Unter-von Mitte Weite) Normal- Deckenbalken boden decken Walz- lags- Klam-
zu !iitte profil schalung schalung triiger mern 

Quer- I Liinge m 2 m 2 
platten 

m m schnitt m' kg kg kg 

2,0 4,0 IS 11/15 1,25 1,0 1,0 13,1 

I 
1,0 0,23 

2,0 5,0 lSa 10/15 1,20 1,0 1,0 17,2 0,9 0,23 
2,0 6,0 24 10/15 1,17 1,0 1,0 21,5 0,7 0,21 
2,0 7,0 26 8/18 1,14 1,0 1,0 24,6 0,7 0,21 
2,0 8,0 30 8/12 1,125 1,0 1,0 31,S 0,6 0,21 

2,25 4,0 18a 10/16 1,25 1,0 1,0 15,5 1,0 0,19 
2,25 5,0 22 10/16 1,20 1,0 1,0 16,4 0,8 0,16 
2,25 5,5 22a 10/16 1,18 1,0 1,0 19,6 0,7 0,15 
2,25 6,0 24a 10/16 1,17 1,0 1,0 21,9 0,6 0,19 
2,25 6,5 24a 10,116 1,15 1,0 1,0 21,9 0,6 0,17 
2,25 7,0 2S 10/16 1,14 1,0 1,0 25,0 0,5 0,16 
2,25 7,5 2Sa S/20 1,13 1,0 1,0 28,6 0,5 0,16 
2,25 8,0 2Sa S/20 1,125 1,0 1,0 2S,6 0,5 0,15 

2,50 4,0 20 10/18 1,25 1,0 1,0 12,7 0,9 0,19 
2,50 5,0 24 10/18 1,20 1,0 1,0 17,3 0,7 0,16 
2,50 5,5 24 10/18 1,1S 1,0 1,0 17,3 0,6 0,15 
2,50 6,0 26 lOllS 1,17 1,0 1,0 19,8 0,6 0,15 
2,50 6,5 2S 10/1S 1,15 1,0 1,0 22,6 O,{) 0,14 
2,50 7,0 2Sa 8/22 1,14 1,0 1,0 25,9 0,5 0,14 
2,50 7,5 32 S/22 1,13 1,0 1,0 2S,8 0,5 0,14 

3,0 4,0 IS a 10/22 1,25 I,D 1,0 11,6 0,7 0,16 
3,0 5,0 22a 10/22 1,20 1,0 1,0 14,7 0,6 0,15 
3,0 5,5 24a 10/22 1,IS 1,0 1,0 16,5 0,5 0,15 
3,0 6,0 2S 10/22 1,17 1,0 1,0 IS,9 0,5 0,15 
3,0 6,5 28a 10/22 1,15 1,0 1,0 21,6 0,4 0,14 
3,0 7,0 2Sa 10/22 1,14 1,0 1,0 21,6 0,4 0,14 
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3. Die Tragfahigkeit und das Gewieht dei' WalztTager wurden naeh den Normal
typen des osterreiehisehen Ingenieur- und Arehitektenvereines ermittelt. 

4. Als reehnungsmailige Stiitzweite der Walztrager wurde die urn 30 em ver
gr6Berte Liehtweite angenommen~ Die Auflagerung der Walztrager erfolgt auf 
Auflagersteinen oder auf 10 bis 12 mm starken Eisenplatten . Auflagertiefe etwa 
30 em. Zulassige Beanspruehung der Walztrager Ge= 1400 kg/em2• 

c. Die Wiinde 
1. Bloekwande 

1. 1 Lfm Bloekholz aus doppeltgestreiften starken Baustangen (20 bis 25 em 
Durehmesser) abbinden und aufriehten . .. ...... .. .... . ......... 0,25 -;- 0,40 Z. 

2. 1 m2 Bloekwand aus rohbleibendem Rundholz abbinden und aufriehten: 
0,20 m stark; 5,5 m' Rundholz \S) 20 em; 1,0 Z. 
0,25 " 4,4 " \S) 25 " 1,5" 
0,30 " 3 ,6 " \S) ao " 2,0" 

3. 1 m2 Bloekwand aus lagerseitig rauhbearbeitetem 
Rundholz abbinden und aufriehten: 

0,20 m stark; 8,3 m' Rundholz \S) 20 em; 2,0 Z. 
0,25 " 6,7 " \S) 25 " 2,7" 
0,30 " 5,0 " \S) 30 " 3,5" 

4. 1 m2 Bloekwand aus Rundholz, vierkantig rauhbearbeitet, herstellen (wobei 
die Balken baumwalzig belassen werden, urn die Auspfloekung fiir den Putz aufzu
nehmen), samt Nagelung und Auspfloekung der Lagersegmente 
mit Holznageln: 

0,15 m stark; 7,0 m' Rundholz \S) 20 em; 3,0 Z. 
0,25 " 4,5 " " \S) 30 " 4,5" 

5. 1 m2 Bloekwand aus gesehnittenem oder reinbehauenem, 
vollkantigem Kantholz abbinden und aufriehten: 

0,15 m stark; 6,7 m' Kantholz 15/15; 2,5 Z. 
0,25 " 4,0 " 25/25; 3,5 " 

5a. 1 m2 Bloekwand wie vor, Zusehlag fUr das Behauen 
des Rundholzes: 

0,15 m stark; 6,7 m' Rundholz \S) 21 em; 6,7 X 0,45 Z. = 3,0 Z. 
0,25 " 4,0 " \S) 35 " 4,0 X 1,1 ,,= 4,4 " 

II. Riegel- 'oder Faehwerkswande 
1. Rundholz: 
a) 1 Lfm Faehwerksholz fiir eine Riegelwand abbinden und aufriehten; die 

Sohlsehwelle aus eiehenem oder larehenem Kantholz, Sehwellen, Pfosten und 
Streben aus Rundholz \S) 18 bis 20 em, Zwisehenriegel aus Rundholz \S) 12 bis 
15 em: 0,5 -;-0,55 Z. 

b) 1 Lfm Faehwerksholz wie vor, jedoeh mit sehwaeheren Abmessungen: 
0,3 -;-0,4 Z. 

(Versehnitt 5 -;-7 %) 
(Zeitaufwand fiir den Abbund = 60%, fiir das Aufriehten = 40%.) 
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2. Kantholz. a) 1 Lfm eichenes Kantholz fiir eine ein- oder zweimal ver
riegelte Fachwerkswand anarbeiten und aufrichten: 

Holzstarken 10/10, 12/12 und ahnliche 
0,50 -;-. 0,6 Z. 

Holzstarken 14/14, 14/16 und ahnliche 
·0,60-0,7 Z. 

b) 1 Lfm weiches Kantholz fiir eine bis 
zu 5 m hohe Fachwerkswand anarbeiten und 
aufrichten: 

Holzstarken 10/10, 12/12 und ahnliche: 
ein- oder zweimal verriegelt: 0,35 -;-. 0,40 Z. 

nicht 0,25 -;-. 0,30 " 
Holzstarken 14/14, 14/16 und ahnliche: 

ein- oder zweimal verriegelt: 0,30 -;-.0,35 Z. 
nicht 0,30 -;-.0,35 " 

(Verschnitt 5 -;-.7 %) 
Anmerkung: 1. Fiir beschlagenes Holz ist 

fiir das Abbinden im Durchschnitt ein Zuschlag 
von 5% auf den angegebenen Zeitaufwand zu 
machen. 

2. 1 Lfm Dreikantleiste fiir die Befestigung der Ausmauerung bei einer Fachwerks-
wand an die Pfosten nageln 0,05 Z. 

, 
~ a) 

~~~~~~~~~~~-4 

III. WandschaJung1) 

Fugendeckleisten. a) 1 Lfm raube Fugendeckleisten 2/5 (1,8/4,0) bei Ver
schalungen anbringen: 

1,05 m' Fugendeckleisten 
4 Stiick Nagel 
0,04 Z. 

b) 1 Lfm Fugendeckleisten wie vor anbringen, samt Hobeln und Abfasen 
(Handarbeit) ....................................................... 0,2 Z. 

c) 1 Lfm Fugendeckleisten wie vor anbringen, samt Hobeln und Kehlen 0,3 Z. 

1) Fiir das Einriisten ist bei hohen zu verschalenden Wanden, z. B. bei Giebelwanden, bei Ver
schindelungen usw., ein Zeitaufwand von ..... _ ... 0,25 bis 0,35 Z_ je JD' anzusetzen. 
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Waagrechte Verschalung. a) 1 m2 auBere waagreehte Wandversehalung aus 
2,0 em starken, im, Durehsehnitt 16 bis 18 em breiten, ubereinandergehenden (ge
schuppten) rauhen Brettern CUbergriff 2,5 em): 

1,2 m2 l3retter 
20 -:- 25 Stuck Nagel 40/100 
0,4 Z. 

b) 1 m2 innere, glatte, waagreehte Wandversehalung aus 2 em starken, 
im Durehsehnitt 16 bis 18 em breiten, rauhen Brettern: 

1,05 m2 l3retter 
30 -:- 35 Stuck Nagel 31/65 
0,35 Z. 

e) 1 m2 Wandversehalung zu Versehindelungen, aus 2,0 em starken, 
im Durehsehnitt 16 bis 18 em breiten, rauhen Brettern, einsehlieBlieh 
Fluggerust: 

1,0 m2 l3retter 
30-:-35 Stuck Nagel 31/65 
0,5 -:- 0,6 Z. 

Lotrechte Verschalung. a) 1 m2 lotreehte Versehalung aus 2,0 em starken, 
im Durehsehnitt 16 bis 18 em breiten, rauhen Brettern mit -Ubergreifung der Bretter 
zur Fugendeekung (1Jbergriff 2 bis 2,5 em): 

1,2 m2 l3retter 
35 Stuck Nagel 40/100 
0,5 Z. 

b) 1 m2 lotreehte Versehalung wie vor, jedoeh mit Fugendeekleisten 2/5 em: 
1,05 m2 l3retter 
6 -:- 7 m' Fugendeekleisten 
30 Stiick Nagel 31/65 
25 Stiick Nagel 20/45 
0,55 -:- 0,6 Z. 

e) 1 m2 lotreehte Versehalung wie vor, jedoeh Bretter und Deekleisten von 
Hand gehobelt: 

Zeitaufwand: 
Anbringen der Verschalung samt Fugendeckleisten ............. 0,55 Z. 
Hobeln der l3retter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,0 x 0,27 Z. = 0,27 " 
Hobeln der Fugendeckleisten ................... 6,0 x 0,05 " = 0,30 " 

zusammen ... 1,12 Z. 

d) 1 m2 Wandversehalung aus etwa 2,3 em starken, einseitig gehobelten, beider
seits genuteten 14 em breiten Brettern mit eingesehobener Feder aus Hartholz 
7/18mm (WandhOhe 2m): 

Zeitaufwand fiir das Anbringen ...... 0,75 Z. 

Verschindelungen. Material: Fiehte, Tanne, Kiefer, Eiehe. Eiehe wenig ver
wendet, da zu teuer, meist Fiehte und Tanne. 
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Ubliehe A bmessungen der Sehindeln: 

Nr. I: 
2: 

" 3: 
" 4: 
" 5: 
" 6: 

Breite 4,2 em ; Lange 15 em 
" 5,0" 15 " 
" 6,0" " 20" 

7,0" " 21" 
8,0 " 25 " 

10,0 " 32 

Erforderliche Anzahl 
Maaohinenschindeln 

fiir 1 m' 

500 
450 
280 
230 
150 
110 

a) 1 m2 Verschindelung ohne Bretterverschalung und ohne Einrustung, daher 
fiir das bloBe Annageln der Schindeln: 

Sehindeln Nr. I bis 3 
I Paket Nagel 13/25 
Zeitaufwand 2,0-:- 2,5 Z. 

b) 1 m2 Verschindelung wie vor, jedoch fiir: 
Sehindeln Nr. 4 bis 6 
I Paket Nagel 17/25 
Zeitaufwand 1,0 -:- 1,5 Z. 

A nmerkung: Zeitaufwand fiir das Anbringen eines Stangengeriistes 0,25 -:- 0,35 Z je m 2 • 

IV. Tur· und Fensterstocke, TUren und Tore 

Tiirdiibel. Sechs Stuck Dubel fiir die Befestigung einer Tiir 
in der Wand herstellen, samt Karbolineumanstrich: 
bei 25 em Wand: 1,7 m' 8/12 em; 0,2 kg Karbolineum; 0,5 Z. 
" 38 " 2,4 " 8/12 " 0,3" " 0,7 " 
" 51 " 3,3 " 8/12 " 0,4" 1,0 " 

Tiirstocke aus· Kantholz. 1 Lfm larehenen Tiirstoek aus 
rauhem Kantholz herstellen: 

a) 1,1 m' 13/16 em ......................... 0,4 Z. 
b) 1,1 m' 16/21 em ......................... 0,5 " 

Tiir- und Fensterstocke aus Pfosten. Tiir- und Fenster
stocke aus rauhen Pfosten herstellen, wobei die Lange 
der letzteren nach der Breite und Rohe ermittelt wird 
und die einzumauernden Ohren zugegeben werden, z. B. 
bei einer Tur von 1,05 m Breite und 2,1 m Rohe: 

I Sohle 1,05 m + 2 Ohren a 0,15 m .... . .. = 1,35 m' 
I Sturz desgleiehen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. = 1,35 " 
2 Gewande a 2,1 m+ 4 Zapfen a 0,05 m .. = 4,40 " 
2 l\Iittelohren in den Gewanden a 0,2 m .. = 0,40 " 

a) 15 em Tiefe: 
Pfostenstarke 5 em 

1,05 m' 5/15 
0,5 Z. 

b) 30 em Tiefe: 

zusammen Pfosten 7,50 m' 

6,5 em 
1,05 m' 6,5/15 

0,55 Z. 

8em 
1,05 m' 8/15 

0,6 Z. 

1,05 m' 6,5/30 1,05 m' 8/30 

0,7 Z. 0,75 Z. 
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Zusehlage fiir Hobeln bzw. fur die Ausarbeitung eines Falzes laut S. 318. 

1 Stiick Lattentiir, etwa 0,80 x 1,80 m groB, aus 3/5 em (1 x 2") starken Latten 
und 15 em breiten, I" starken Quer- und Strebeleisten anfertigen und anbringen, 
einsehlieBlieh Lieferung der erforderliehen Be
sehlage, bestehend aus einem Paar Werf
gehangen und einem Uberwurf mit Krampe: 
18,9 m' Latten 
0,56 m2 Bretter fiir Leisten 
40 Stiick Nagel 31/70 (31/65) 

. fl .raar Werfgehan~e samt Schrauben, 
Besehlag. \ 1 Uberwurfmit Krampe samt Schrauben. 
Zeitaufwand 3,5 Z. 

1 Stiick Brettertiir, etwa 0,90 X 1,90 m groB, 
aus I" starken, rauhen Brettern mit aufge
nagelten, 15 em breiten Quer- und Strebeleisten 
anfertigen und anbringen, einsehlieBlieh der erforderliehen Besehlage, bestehend 
aus 2 kraftigen Langbandern ohne Noeken und einem Vberwurf: 

2,61 m2 Bretter 
50 Stiick Nagel 31/70 

B hl {I Paar Langbander ohne Nocken samt 
esc ag: 1 Uberwurf samt Schrauben 

Sehrauben 

Zeitaufwand 4,5 Z. 
Anmerkung: Ermittlung des Holzbedarfes: 

(0,95 x 1,95) + (2 x 0,9+ 1,6) 0,15= 2,37 m2 + 10% Verschnitt= 2,61 m2 • 

1 Stuck Brettertiir, wie vorbesehrieben, jedoeh mit einem Blendrahmen aus 
2" starken, 8 em breiten Bohlen, die Gehange mit Noeken auf eiserner Platte zum 
Aufsehrauben und einem EinsteeksehloB mit Eisendriieker: 

2,61 m2 Bretter 
0,45 m 2 Bohlen 
50 Stiick Nagel 31/70. 

B hI . { 1 Paar Gehange mit Nocken auf eiserner Platte samt Schrauben 
esc ag. 1 EinsteckschloB mit eisernem Driicker samt Schrauben 

Z · f d { 6,5 Z. 
eltau wan 0,5 Maschinenstunden. 

1 Stuck Brettertur, etwa 0,90 X 1,90 m groB, aus I" starken, beiderseits ge
hobelten, gespundeten Brettern, Einsehubleisten und einem Blendrahmen aus 
2" starken, 8 em breiten Bohlen, anfertigen und anbringen, einsehlieBlieh Lieferung 
der erforderliehen Besehlage, bestehend aus einem Paar 14-em-Fisehbander und 
einem EinsteeksehloB mit Eisendrueker: 

2,24 m2 Bretter 0,45 m2 Bohlen 
0,56 m2 Einschubleisten 50 Stiick Nagel 31/70 

{ I Paar Fischbander 14 em 
Beschlag: 1 EinsteckschloB mit Eisendriicker samt Schrauben 

Z·t f d. { 9,0 Z. (ohne Blendrahmen 6,5 Z.) 
Cl au wan. 0,7 Maschinenstunden. 

1 Stuck zweiflugeliges Tor, 3,5 m breit, 2,25 m hoeh, nebst 18/18 em starken 
Pfosten, 12/18 em starken Kreuzholzsehwellen und Streben, die Torflugel aus 8/10 em 
starken Pfosten, Riegeln und Streben, die Sehalung aus I" starken rauhen Brettern, 
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samtliche Holzteile mit Karbolineum gestriehen, anfertigen und anbringen, ein
sehlieBlieh der erforderliehen Besehlage, bestehend aus 2 Paar Langbandern 
10/50 mm stark, 1400 mm lang, mit durehgehenden 3/4" starken Noeken, 1 Sturm
stange is) 26 mm, 2500 mm lang, sowie VersehluBholm mit SehlieBauge auf eiserner 
Platte genietet, VersehluBbleeh und VorhangesehloB mit 2 Sehliisseln: 

0,574 m3 Kantholz 
8,35 m2 Bretter 
8 Stuck Nagel 46/100 und 160 Stuck 31/70 
9 kg Kar bolineum 

Beschlag: 2 Paar Langbander 10/50 mm, 1400 mm lang (rund 22 kg) 
24 Stuck SchloBschrauben 10/120 mm 
4 Stuck durchgehende Nocken mit Mutter und Dorn 3/4" stark 
I Sturmstange is) 26 mm, 2500 mm lang (rund 10,5 kg) 
2 Stuck SchlieBaugen auf eiserner Platte samt 8 Stuck Holzschrauben 
I Stuck VerschluBblech 120 X 120 X 3 samt 4 Stuck Holzschrauben 
I Stuck VorhangeschloB mit 2 Schlusseln 
1 Pfahl zur Sturmstange 

Zeitaufwand: 50 Z.+8 H. 
Anmerkung: Ermittlung des Kantholzbedarfes: 2 Pfosten 18/18 em it 3,25 m; 

4 Schwellen 12/18 em it 1,20 m; 8 Streben 10/12 em it 0,80 m; 4 Torpfosten 8/10 em 
it 2,20 m; 4 Riegel 8/10 em it 1,75 m; 2 Streben 8/10 em it 2,20 m; 1 Verschlu13holm 
6/15 em it 2,25 m. 

D. Urnzaunungen, Einfriedungen 
1. Ausgraben der Lijcher und Versetzen der Plosten 

1 Loch 0,8 m tief 0,45/0,45 m bis 0,5/0,5 m auszugraben: 

Bodenart 

Lockerer Sand- oder Humusboden ........................... . 
Schilf- oder Moorboden ..................................... . 
Lehmboden (rein, aber fest) ................................ . 

und Leberkies (harter, steinartiger Mergel) ......... . 
" und fester Sand ................................. . 

Felsboden und Sandfelsen ................................... . 

Durcbschnittlicher 
Zeitaufwand 

Z 

0,5 
0,6 
1,5 
2,0 
3,0 
3,5 

und mehr 

1 Um Pfosten is) 12 bis 15 em mit Handramme oder Vorsehlaghammer 
einsehlagen, oben auf gleiche Hohe abschneiden (Pfostenabstand 2,5 bis 3,0 m) 
samt den erforderlichen Streben: 
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8-;-10% Verschnitt 
0,35 -;- 0,5 Z. Zeitaufwand. 

1 Stiick Pfosten is! 15 bis 18 em, 2,0 m lang, in 80 em tie£em P£ostenloeh 
versetzen, feststampfen und sorgfaltig mit Steinen verspannen. 

1,1-;-1,2 Z. Zeitaufwand. 

1 Stiick Pfosten wie vor, jedoeh is! 20 bis 28 em. 

1,3 -;- 1,5 Z. Zeitaufwand. 

1 Stiick Pfosten aus larehenem Kantholz 12/12, 14/14, 13/16 em, sonst 
wie vor: 

1,3 -;- 1,5 Z. Zeitaufwand. 

2. Drahtgeflecht- und Stacheldrahtzaune 

Vorbernerkung: Drahtzaune werden ohne Querlatten unmittelbar an den 
Holzpfosten angebraeht und mit Spanndrahten versehen. Masehenweite des Draht
gefleehtes 30 bis 70 mm, meist 50 mm. Ubliehe Drahtstarke 2 bis 2,5 mm. H6he 
des Drahtgefleehtes 1,0, 1,2 und 1,5 m, meist 1,2 m. Erforderliehe Anzahl der 
Spanndrahte bei 1,0 m H6he 2 Stiiek, bei 1,2 m H6he mindestens 2, besser 3 Spann
drahte, bei 1,5 m H6he 3, tiber 1,5 m 4 Spanndrahte. Bedarf an Nahdraht zum 
Annahen des Drahtgefleehtes an die Spanndriihte bei 50 mm Masehenweite fUr 
1 Lfm Drahtgefleeht 1,2 m Spanndraht. 

I Lfm Drahtgefleeht, 50 mm Maschenweite, ... m Hiihe, ... Stuck Spann
drahte, Pfostenabstand 2,5 bis 3,0 m, anbringen: 

Hiihe des Draht
geflechtes in m 

1,0 
1,2 
1,5 

Anzahl der Spann
drahte 

2 
3 
3 

Krampen fUr die 
Befestigung des Draht

geflechtes und der 
Spanndriihte 

Stiick 

6 
8 

10 

1 Urn Stacheldraht (freies Gelande) anbringen: 
0,025 Z. Zeitaufwand. 

1 Urn Laufdraht (freies Gelande) anbringen: 
0,02 Z. Zeitaufwand. 

Zeitaufwand 
Z. 

0,17 --;- 0,20 
0,25 --;- 0,28 
0,30 --;- 0,32 

1 Urn Stachcldrahtzaun, 1,5 m hoeh, bestehend aus 2,2 m langen, 12 em 
starken, am unteren Ende mit Karbolineum gestriehenen Rundholzp£osten, im 
Abstand von etwa 2,0 m, mit 5 Reihen verzinktem Staeheldraht liefern und 
aufstellen, einsehlieBlieh Einsehlagen der Pfosten: 

1,1 m' Rundholz 
5,0 m' Stacheldraht 
6 Stuck Krampen (verzinkt) 
0,06 kg Karbolineum 

Z · f d {0,7 Z. eltau wan: 0,3 H. 
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3. LaUenzaune 

Naturzaune: 2 m lange, runde Eiehenpfosten, (Sl15 bis 20 em, werden mindestens 
0,80 m tief in die Erde eingegraben und fest mit Steinen verspannt. Pfostenabstand 
2,3 bis 2,5 m. Die Rinde ist vor dem Einstampfen in die Erde. bis auf 0,85 m zu 
entfernen. Die Pfostenlocher sind zunachst nur etwa 0,70 m anzufiillen und auch 
die zum Verspannen bestimmten Steine unter diese Rohe zu bringen. Wenn die 
Pfosten festsitzen, muB jeder Pfosten an der genannten "Erdstelle" auf etwa 15 bis 
20 cm und miissen samtliche Schnittflachen der Pfosten, Querlatten (Riegel, Rahmen
schenkel) nnd Staketen zwei- bis dreimal mit Karbolineum getrankt werden. Trankt 
man die Pfosten vor dem Stellen, so wird die Erdstelle beim Verspannen der Steine 
und Feststampfen der Erde verletzt und die Trankung hat wenig Erfolg. Oben 
werden die Pfosten entweder abgerundet oder abgeschragt. Die Zaunhohe betragt 
gewohnlich 1,20 m. Die Querlatten werden von unten auf 0,25 m und von oben 
auf 0,30 m (Mitte) angebraeht (in die Pfosten halb eingelassen). Wenn irgend 
moglieh, nimmt man die Querlatten stets iiber zwei Felder (etwa 5 m). Starkere 
Querlatten werden geschlitzt (halbiert), wobei zu beachten ist, daB der Dureh
messer am schwachen Ende mindestens 8 cm betragt. Staketen (Zaunstecken) 
bis 4 cm Durchmesser bleiben meist rund, starkere werden geschlitzt und beide 
oben zugespitzt. Die Rinde an den Pfosten (tiber Erdreich), Querlatten und Stecken 
wird nicht entfernt. Eingangstiirchen bis 1,50 m breit werden doppelt berechnet 
(gemessen). Die Lieferung erfolgt nach dem laufenden Meter. 

Zeitaufwand fiir das Zurichten der Pfosten, Querlatten und Zaunstecken 
samt Stellen der Pfosten und Annageln der Querlatten und Zaunstecken, jedoch 
ohne Lochergraben: 

Fur 1 Lfm ......................................... 1,60--;-1,70 Z. 
Annageln halbrunder Querlatten fur 1 Lfm Zaun ...... 0,17 --;-0,20 Z. 
Annageln der Zaunsteeken fur 1 Lfm Zaun ........... 0,17 Z. 

1 Lfm Gartenzaun, 0,8 m hoch, bestehend aus Rundholzpfosten (Sl 10 cm 
(Entfernung von Mitte zu Mitte 2,5 m), 4 x 8 cm starken geschlitzten Quer
latten und 4 cm starken geschlitzten Zaunstecken aufertigen und aufstellen 
(ohne Lochergraben): 

0,75 m' Pfost en (Sl10 em 
2,2 m' Querlatten (Sl 8 em 
8,8 m' Zaunsteeken (Sl 4 em 
0,05 kg Karbolineum 
2 Stiiek Nagel 40/100, 25 Stiiek 31/65 

Z · f d {0,8 Z. mtau wan: 0,3 H. 

1 Urn Gartenzaun, wie vor, jedoch 1,3 m hoch und die Zaunstecken schrag 
genagelt (ohne Lochergraben): 

1,1 m' Pfost en (Sl10 em 
2,2 m' Querlatten (S) em 
16 m' Zaunsteeken (S) 5 em 
0,05 kg Karbolineum 
2 Stuek Nagel 40/100, 25 Stuek 31/65 

Z · uf d { 1,5 Z. elta wan: 0,3 H. 
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1 Urn Gartenzaun, 0,8 m hoch, bestehend aus Kantholzpfosten 12/12 cm 
(Entfernung von Mitte zu Mitte 3,0 m), der in die Erde kommende Teil der Pfosten 
mit Karbolineum gestrichen, 6/12 cm starken Riegeln und 1 x 2" starken Latten 
(10 Stuck fUr den Lfm Zaun) mit angeschnittenen Spitzen, alles in gehobelter 
Arbeit, liefern und aufstellen: 

0,65 m' Pfosten 
'2,1 m' Riegel 
8,8 m' Latten 
2 Stiick Nagel 46/120, 25 Stiick 31/65 
0,06 kg Karbolineum 

, J 0,25 Maschinenstunden 
Zmtaufwand: t 1,00 Z. 

0,30 H. 

1 Urn Gartenzaun 1,2 bis 1,3 m hoch, bestehend aus 2 m langen, 14/14 cm 
starken, 0,80 m tief eingegrabenen Kantholzpfosten, 6/8 cm starken Quer
riegeln aus Kantholz und 3/5 cm starken Latten anfertigen und aufstellen 
(ohne Lochergraben): 

Zeitaufwand 1,25 -;.- 1,3 Z. 

1 Urn Gartenzaun wie vor, jedoch gehobelt und Pfosten und Latten oben 
mit einem Spiegel versehen (nur Handarbeit): 

Zeitaufwand 2,3 -;.- 2,5 Z. 

4. Bretterzliune 

1 Urn Einfriedung, 2 m hoch, bestehend aus larchenen, in Entfernung von 
3,0 m 80 cm tief eingegrabenen Pfosten, 13/16 cm, und einer waagrechten 5h" 
star ken, ra uhen Bretterschal ung anliefern und aufstellen (ohne Locher
graben): 

(0,33 Stuck Pfosten) 1,0 m' Kantholz 
. 2,1 m 2 Bretter 
15 -;.- 20 Stiick Nagel 40/100 

(0,33 Stiick Pfosten versetzen)}. { 0,5 H. 
(Schalung anbringen) Zeltaufwand: 0,8-;.-1,0 Z. 

1 Urn Einfriedung, 1,5 m hoch, bestehend aus 12/12 cm starken, in Entfernung 
von 2,25 m angeordneten, an dem in die Erde kommenden Teil mit Karbolineum 
gestrichenen Pfosten, 10/10 cm starken, dreikantig geschnittenen Riegeln und 
I" starken, 10 bis 16 cm breiten, dicht genagelten Brettern, liefern und auf
stellen, einschlieBlich 2 Strangen verzinktem Eisendraht (ohne Lochergraben): 

Bauratgeber. 9. Auf!. 

1,05 m' Kantholz 11/12 
2/1 m' Kantholz 10/10 
1,6 m2 l3retter 
4 Stiick Nagel 46/120, 35 St. 31/70 
2,0 m' Eisendraht 
16 Stiick Krampen 
0,06 kg Karbolineum 

{ 
0,1 Maschinenstunden 

Zeitaufwand: 1,8 Z. 
0,3 H. 

22 
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1 Urn Einfriedung, wie vor, jedoeh 2,25 m hoeh, mit 14/14 em starken Pfosten 
(ohne Loehergraben): 

1,4 m' Kantholz 14/14 
1,2 m' Kantholz 10/10 
2,4 mD Bretter 
4 Stiick Nagel 46/120, 35 St. 31/70 
2,0 m' verz. Eisendraht 
16 Stiick verz. Krampen 
0,07 kg Karbolineum 

{ 
0,1 Maschinenstunden 

Zeitaufwand: 2,1 Z. 
0,3 H. 

1 Urn Einfriedung, 2 m hoeh, bestehend aus laFehenen, in Entfernung von 
3,0 m 80 em tief eingegrabenen Pfosten, 2 Stiiek 8/10 em starken Riegeln und 
einer 5/4" starken rauhen Brettersehalung liefern und aufstellen (ohne Loeher
graben): 

1,0 m' Kantholz 13/16 
2,1 m' Kantholz 8/10 
2, 1m2 Bretter 
24 Stiick Nagel 31/80, 4 Stiick 46/120 
Zeitaufwand 1,8 Z.· 

E. Die Dacher 
1. Daeheindeekung mit Brettern oder Schindeln 

Bretterdacher. 1 m2 Daeheindeekung aus einander iibergreifenden 2,0 bzw. 
2,5 em starken, im Mittel 20 em breiten, rauhen Brettern herstellen: 

Material: 1,25 m2 Bretter Zeitaufwand: a) Bretter // zur Traufe.0.35 Z. 
25 StiickNageI31/65bzw. 31/70 b).l.. " .0,4 " 

Schindeldacher. Die Sehindeln erhalten gewohnlieh eine Lange 1 = 40 -;.-60 em, 
eine Breite b = 8 -;.-10 em und eine Starke von 1,2 -;.-1,5 em; an der einen Langseite 
sind sie mit einer Nut, an der anderen mit einer Feder versehen. Die Eindeekung 
erfolgt auf Latten 3/5 (2,5/5} em. Die Lattenentfernung ist von der Sehindellange 
und der Art der Eindeekung (einfaehe, einundeinhalbfaehe, doppelte) abhiingig. 

Der "Obergriff der Sehindeln betragt bei: 

einfacher 
einundeinhalbfacher 
doppelter 

Deckung ... u = -if l 
" .. . u=+ l 
" .. . u=i-l 

Erforderliehe Sehindelanzahl einsehlie13lieh Sehwund und Verlust 
fiir 1 m2 Daehflaehe: 

s- 10500 
- (l-u). b' 

Erforderliehe Nagelanzahl fiir 1 m2 Daehflaehe: 
Einfache Deckung: N = 1,5 S 
Doppelte " N = 1,0 S 
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Schindel- Fiir 1 m2 Dachflache 
abmessungen Latten- Material 

Deckungsart 
Breite I 

entfernung 
I Schindeln I Nagel 

Zeit-
Lange Latten aufwand 

cm cm Stuck Z. 

40 30 49 74 1;0 
8 50 40 40 60 0,9 

60 45 33 50 0,8 

a) 40 30 40 60 0,9 
Einfache 10 50 40 32 48 0,8 
Deckung 60 45 26 39 0,7 

40 30 33 - 0,8 
12 50 40 1 m2 26 39 0,7 

60 50 fertige 22 33 0,6 

40 15 Ein- 98 98 1,8 
8 50 20 lattung 80 80 1,6 

60 25 66 66 1,4 

b) 40 15 80 80 1,6 
Doppelte 10 50 20 64 64 1,4 
Deckung 60 25 52 52 1,3 

40 15 116 

I 

66 1,4 
12 50 20 52 52 1,3 

60 25 44 44 1,2 

II. Dachlattung und Dachschalung 

Dachlattung. a) 1 m 2 Dachlattung fur Schindeleindeckung, bestehend 
aus scharlkantigen, astfJ;eien Latten 3/5 (2,4/4,8; 2,5/5,0), frei Baustelle liefern 
und mit Nageln 31/70 (31/65) befestigen (einfache Nagelung). 

a) b) 
Latten- Einfache, glatte Dachstiihle mit Querbauten, 
abstand Dachstuhle Walmen, Dachgaupen usw. 

Deckungsart von Mitte Material Material 

zu Mitte Latten Zeit- Latten Zeit-
+5% Nagel aufwand +10% Nagel aufwand 

Verschnitt Z. Verschnitt Z. 
em I m Stuck m Stuck 

Doppelte 10 10,5 20 0,4 II,O I 30 0,6 
Schindel- 15 7,0 13 0,3 7,4 20 0,4 

eindeckung 20 5,3 10 0,2 5,5 15 0,3 
25 4,2 8 0,17 4,4 12 0,24 

Einfache 30 3,5 7 0,14 3,7 10 0,2 
Schindel- 35 3,0 6 0,12 3,2 9 0,17 

eindeckung 40 2,6 5 0,10 2,8 8 0,15 
45 2,4 5 0,09 2,5 8 0,13 

Anmerkung: Bei doppelter Nagelung verdoppelt sich die erforderliche Stiick
zahl Nagel und erhoht sich die Arbeitszeit um etwa 

a) 25%, b) 17%. 

b) 1 m 2 Dachlattung fiir Ziegel- oder Schiefereindeckung, bestehend 
aus Latten 4/6,5 (4/7), frei Baustelle liefern und mit Nageln 46/100 befestigen (ein
fache Nagelung). 

22' 
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Lattenabstand 

cm 

10 
15 
20 
25 
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Materialbedarf 

wie oben 

a) b) 

Zeitaufwand 
Z. 

0,45 0,e5 
0,35 0,45 
0,25 0,35 
0,22 0,29 

e) 1 m2 Daehlattung 
zu Kuppeln, Oehsenaugen 
und sonstigen gesehweiften 
Daehkorpern, bestehendaus 
dieht aneinandergenagelten 
Latten 3/5 (2,4/4,8; 1,8/4,8), 
Nagel 31/70 (31/65). 

10 -;.- 50 % Verschnitt 
55 Stuck Nagel 
1,2-;.-3 Z. Zeitaufwand 

Hohenzuschlag durchwegs 0,15 H. 
Dachschalung. a) 1 m2 Daehsehalung aus rauhen, hOehstens 16 em breiten 

Brettern bei einfaehen, glatten Daehstiihlen frei Baustelle liefern und befestigen. 

FUr 1 m2 und Brettstarke 

Bretter mit Verschnitt m2 

gesaumt Nagel 24 Stuck Nr. 
Zeitaufwand Z. 
Bretter mit Verschnitt m2 

gefugt Nagel 24 Stuck Nr. 
Zeitaufwand Z. 

gefugt und Bretter mit Verschnitt m2 

gefalzt bzw. Nagel 24 Stiick Nr. 
gespundet Zeitaufwand Z. 

Hohenzuschlag H. 

-
28/55 

0,30 

-
28/55 

0,35 

-
28/55 

0,40 

1" 

1,0 + 5% 

31/65 

0,35 

1,0+ 10% 

31/65 

0,40 

1,0 + 15% 

31/65 

0,50 

0,1 

5/ " 
14 

-

38/90 

0,40 

-

38/90 

0,45 

-
38/90 
0,55 

Anmerkung: Bei Dachstiihlen mit Querbauten, Walmen usw. mull der anzu
nehmende Zeitaufwand je nach Schwierigkeit der Arbeit entsprechend erhoht werden. 

1 m2 Daehsehalung zu Kuppeln, Oehsenaugen und sonstigen ge-
sehweiften Daehkorpern, bestehend aus schmalen Brettern usw.: 

10 -;.- 50 % Verschnitt 
40 Stuck Nagel 
1,2 -;.- 3 Z. Zeitaufwand. 

Dachgiebelverschalung. a) 1 m2 Daehgiebelversehalung, bestehend aus 2,0 em 
starken, ungefahr gleieh (im Mittel 16 em) breiten, rauhen Brettern und 2/4 em 
starken, rauhen Fugendeekleisten: 

1,1 m2 Bretter 
5,5 bis 6,5 m' Fugendeckleisten 
30 Stuck Nagel 31/65 
20" ,,31/45 . 
0,5 -;.- 0,7 Z. Zeitaufwand. 

b) 1 m2 Daehgiebelverschalung wie vor, jedoch einschlieBlich Hobeln, Fugen 
und Fasen der Bretter und Fugendeckleisten von Hand ............ 1,0-;.-1,2 Z. 

c) 1 m2 Dachgiebelverschalung wie vor, jedoch Bretter und Fugendeckleisten 
auf der Masehine gehobelt, gefugt und gefast 5 -;.-8 Maschinenminuten. 
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III. Sparren und Pfetten, Mauerlatten, Kopfbiige 

Sparren. 1 Lfm Sparren 8/12 -:-10/15 em bei einfaehen, glatten Daehstiihlen 
anarbeiten, aufziehen und befestigen: 

1,05 rn' Sparren 
3 kg/rn3 Sparrennagel 
0,2 -:- 0,25 Z. Zeitaufwand. 

Bei nieht glatten Daehstiihlen, Sehiftungen usw. Zusehlage fUr Versehnitt 
und erhohten Zeitaufwand bis etwa 20 %. 

Pletten. a) 1 Lfm Pfetten bei einfachen, glatten Daehstiihlen anarbeiten, 
aufziehen und befestigen: 

Zeitaufwand: 
1,05 rn' Pfetten Querschnitt 180 bis 320 crn2 ... . . . . 0,3 -:- 0,4 Z. 
5 kg/rn3 Klarnrnern (Nagel) " 330" 480 " ... . ... 0,4 -:- 0,5 " 

b) 1 Lfm Gelenkpfetten anarbeiten, aufziehen und befestigen: 
1,05 rn' Pfetten Zeitaufwand: durchschnittlich 25 Z./rn3 
5 kg/rn3 Klarnrnern (Nagel) Anarbeiten .... .. ... . .. . .. . ..... 0,27 -:- 0,3 Z. 
2" Schrauben Aufziehen und Befestigen . . . . . . . .. 0,27 -:- 0,3 " 

e) 1 Lfm Pfetten als Durchlauf
trager ausgebildet, anarbeiten, auf
ziehen und befestigen : 

Zeitaufwand: 
Anarbeiten . . . . . . . . . . . .. 0,3 -:- 0,35 Z. 
Aufziehen und Befestigen. 0,27 -:- 0,3 " 6elenkabsland--"'.J" 

a } b) 

___ Tmm 
Mauerlatten und Kopfbiige. 1 L£m Mauerlatten (Kop£biige) anarbeiten, auf

ziehen und befestigen: 
Zeitaufwand: 

1,05 rn' Kantholz 
3 kg/rn3 Klarnrnern (Nagel) 

Querschnitt bis 10/10 ern ......... 0,25 -:- 0,30 Z. 
10/10" 15/15" .. .. .. .. .. 0,30 -7- 0,35 " 
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Fiir Arbeiten auf Eisenkonstruktionen sind entsprechende Zeitzuschlage zu 
machen, die bis 30 % und mehr betragen konnen. Ffir Hohen uber 8 m sind ffir 
je 4 D). MehrhOhe 1,5 H./m3 Material anzunehmen. 

Befindet sich die Lagerstelle des Holzes weiter als 20 m vom Bauplatz ent
fernt, so ist ebenfalls fur die Holzbeforderung ein entsprechender Zeitzuschlag 
zu machen. 

IV. Der zimmermannsmaBige Dachstuhl 

Zeitaufwand fur Abbinden, Materialbeforderung auf die Bau
stelle, Aufziehen und Aufstellen bei verschiedenen Arten von Dach
stuhlen (Gebaudehohe bis zu 10 m): 

a) 1 Lfm Dachstuhlholz schwacherer Abmessungen ffir ein einfaches, glattes 
Dach (ohne Schiftung) bei Siedlungsbauten abbinden und aufstellen: 

0,2 -;.- 0,22 Z. (12 -;.-15 Z.jm3) 
5% Verschnitt 

(Bei Dachstiihlen mit Schiftungen 0,23 -;.- 0,25 Z.) 
b) 1 Lfm Dachstuhlholz (Starken 10/12 bis 15/18) ffir ein einfaches, glattes 

Dach (ohne Schiftung): 
0,35 -;.- 0,40 Z. 
2 -;.- 5 % Verschnitt 

Desgleichen ffir einen ganz abgewalmten, glatten Dachstuhl mit gleicher Neigung 
und rechtwinkliger Grundform, einschlieBlich Kehlgebalk: 

0,40 -;.- 0,45 Z. (25 Z.jm3) 
coo 10% Verschnitt 

(Bei starken Querschnittsabmessungen 0,45 -;.- 0,55 Z.) 
d) Desgleichen mit ungleichen Neigungen und schrager Grundform: 

0,45 -;.- 0,5 Z. (30 Z.jm3) 
10-;.-15% Verschnitt bei Vorsatzholz) 

(Bei starken Querschnittsabmessungen bis 0,6 Z.) 
e) 1 Lfm. Dachstuhlholz ffir ein Querdach: 

Giebelbreite 3 bis 4 m 0,45 Z. 
" 4" 6" ..... 0,48" 

abgewalmtes Querdach ..... 0,5 " 

f) 1 Lfm Kantholz zu Dachgauben, 
bis 2 m breiter Giebel ....... 0,55 Z. 

(28 Z.jm3) 
(31 Z.jm3) 
(33 Z.jm3) 

ohne Giebel ................. 0,5 " (38 Z.jm3) 

g) 1 Lfm Kantholz ffir einen Kriippelwalm, 
bis 2 m TrauflinienHlnge . . . . .. 0,6 Z. 
" 4" " . . . . .. 0,55" 

an schragen Giebeln ......... 0,65" 
h) Zuschlag ffir Ochsenaugen bis 2,5 m Breite und 70 em Stichhohe samt 

AufriB und Verschalen mit Latten ................................ 11-;.-12 Z. 
i) 1 Lfm Dachstuhlholz bei ungleich geneigten Dachflachen, mehreren 

verschieden groBen Querbauten, Dachgau ben (Dachladen), ohne Ochsen-
augen .......................................... 0,6-;.-0,7 Z. (36-;.-40 Z./m3). 

k) 1 Lfm l;)achstuhlholz ffir Turm- und Kuppelbauten, je nach Form und Hohe 
0,8 -;.-1,3 Z. (40 -;.-70 Z./m3). 
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Beispiele aus der Praxis: 
1. Kniestockdach, Einbauwande Riegelfachwerk, glatter Dachstuhl. Baustelle 

in der Nahe des Zimmerplatzes (Bauzeit 1913): 
911 Lfm Kantholz. 
Zeitaufwand fiir Abbinden und Aufstellen: 0,35 Z./m'. 
2. Abgewalmter Dachstuhl fiir ein gr6Beres, massives Scheunengebaude, starkes 

Holz (Bauzeit 1914): 
2517 Lfm Kantholz. 
Zeitaufwand fiir Abbinden und Aufstellen: 0,53 Z.jm'. 
3. Ganz abgewalmter Dachstuhl mit zwei Querbauten (Bauzeit 1910): 
922 Lfm. Kantholz. 
Zeitaufwand fiir Abbinden und Aufstellen: 0,44 Z./m'. 
4. Eingeschossiges Wohnhaus, Umfassungswande aus Riegelfachwerk, AuBen

und Zwischenwande zweimal geriegelt, Balken und Schwellen aufgekammt. Ganz 
abgewalmter Dachstuhl mit viel Schiftungen (Bauzeit 1909): 

1382 Lfm Kantholz. 
Zeitaufwand fiir Abbinden und Aufstellen: 0,44 Z.jm'. 
5. Mansarddach fiir ein ebenerdiges 21 m breites Wohngebaude. Baustelle 

rd. 200 m vom Zimmerplatz (Bauzeit 1930): 
1580 Lfm Kantholz. 
Zeitaufwand fiir Abbinden und Aufstellen: 0,48 Z.jm'. 

Abb.l 
Pultdaoh mit Kehlbalken 

Abb.2 
Pultdach mit Bockpfette 

Abb.3 
Pultdach mit Flugstuhl 

Pultdach mit Kehlbalken, berechnet fiir doppelte Flachziegeleindeckung, 
abbinden und auf ebenerdigem Gebaude aufstellen, von Dachsaum zu Dachsaum 
in der Waagrechten gemessen, fiir 1 m2 Grundflache (Abb. 1): 

Hausbreite 
(St1rnbreite des Gebiiudes am 

Mauergrund gemessen) 

Mauerbiinke ............... : .... 
Bundtrame .................... } 
Pletten und Riegel ............ 
Sparren, Kehlbalken und Kopf-

bilge ........................ 
Si1ulen ........................ 

Kantholz 
m a 

Fiir 1 m' m' 
Grundfiiiche Verband-

eisen kg 

3,Om 4,Om 5,Om 6,Om 

a) mit FuBpfette: 

10/160,70m 10/16 0,53 m 13/160,42m 16/160,35m 

14/180,99m { 16/190,29 m 16/190,29m 16/210,29m 
14/18 0,79 m 14/180,63m 15/18 0,53m 

10/141,92m 10/142,Mm 10/14 2,10m 10/162,10m 
14/140,19m 14/140,20m 14/140,21m 15/150,22m 

0,0667 0,0697 0,0669 0,0715 
S,80 3,85 3,65 3,49 

0,11 0,09 0,08 0,07 
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Hausbreite 
(Stirnbreite des Gebaudes am 

Mauergrund gemessen) 

Bundtrame, Stiche und Wechsel } 
Pfetten und Riegel ........... . 
Sp~ren, Kehlbalken und Kopf-

buge .......................• 
Mauerbanke .•.................. 
Saulen ....................... . 

Kantholz 
Fiir.1 m' 

Grundilache Verband
eisen 

m' 
m' 

kg 

3,Om 4,Om 

b) mit Stich und Wechsel: 

14/181,22 m { 16/19 0,75 m 
14/180,53m 

10/14 1,71 m 10/141,86m 
10/160,70m 10/160,53m 
14/140,19m 14/140,20m 

0,0696 0,0746 
3,82 3,87 

0,11 0,09 

c) durchaus mit Bundtramen: 

Bundtrame ..•................. } 
14/181,44m { 16/191,08m 

Pfetten und Riegel ...........• 14/180,53m 
Sparren, Kehlbalken und Kopf-

biige .............. , ..•.....• 10/141,71m 10/141,86 m 
Mauerbiinke .................•.. 10/160,70m 10/160,53m 
Saulen ........................ 14/140,19m 14/140,20m 

Kantholz 
m' 0,0751 0,0846 

Fiir 1 m' m' 4,04 4,20 
Grundilache Verband-

eisen kg 0,11 0,09 

5,Om 

16/19 0,66 m 
14/180,42 m 

10/141,94m 
13/160,42 m 
14/140,21 m 

0,0707 
3,65 

0,08 

16/19 1,07 m 
14/180,42m 

10/141,94m 
13/160,42m 
14/140,21m 

0,0831 
4,06 

0,08 

6,Om 

16/210,59m 
15/18 O,35m 

10/16 1,96 m 
16/160,35m 
15/15 0,22 m 

0,0745 
3,47 

0,07 

16/21 1,Q7 m 
15/180,35m 

10/16 1,96 m 
16/16 0,35 m 
15/15 0,22 m 

0,0907 
3,95 

0,07 

Pultdach mit Bockpfette, sonst wie vor beschrieben, fiir I rna Grundflache 
(Abb. 2, S. 343): 

Hausbreite 5,Om 6,Om 7,Om 8,Om 

a) mit Fu8pfette: 

Mauerbiinke ..........•......... 13/16 0,42 m 13/160,35m 

} } Streben ...•......•..•......... } 
14/140,52m 15/150,54m 

16/160,86 m 16/160,45m 
Sltulen .................•.....• 16/180,39m 
Bundtrame •••.............•..• 16/190,29m 16/210,29m } 16/21 O,74m { 18/240,29m 
Pfetten ....................... 14/18 O,63m 15/18 0,53 m 16/21 O,39m 

~,:e~~~. ~d 'K~~fb~' : : : : : : } 10/14 1,86 m 10/16 1,79 m 13/16 1,76 m { 13/181,45m 
13/160,29m 

Kantholz 
m' 0,0697 0,0721 0,0835 0,0881 

Fiir 1 m' m' 3,72 3,50 3,36 3,26 
Grundilltche Verband-

eisen kg 0,19 0,16 0,14 0,12 

b) mit Stich und Wechsel: 

Bundtrame, Stiche und Wecheel 16/190,66m 16/210,60m } 16/21 0,86 m { 18/240,52m 
Pletten ....................... 14/180,42m 15/18 0,35 m 16/210,26m 

~=~~~. ~d 'K~~fb~':::::: } 10/141,70m 10/16 1,65 m 13/16 1,63 m { 13/18 l,33m 
13/16 0,29 m 

Mauerbiinke .•.......•.••......• 13/160,42m 13/16 0,35 m } } 16/160,45m 
Streben .•...•....•..•..•..•..• } 

14/140,S2m 15/15 0,54m 
16/160,86m 

Sltulen ........................ 16/18 0,39 m 

Kantholz 
m' 0,0734 0,0754 0;0848 0,0909 

Fiir 1 m' m' 3,72 3,49 3,35 3,24 
Grundilache Verband- 0,12 eisen kg 0,19 0,16 0,14 
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Hausbreite 5,Om 6,Om 7,Om 8,Om 

c) durchaus mit Bundtriimen: 

Bundtrame .................... 16/19 1,07 m 16/21 1,07 m } 16/21 1,37 m { 18/24 1,06 m 
Pfetten ............ ......... 14/18 0,42 m 15/18 0,35 m 16/21 0,26 m 

~~e~~~. ~d 'K~~~b~' : : : : : : } 10/14 1,70 m 10/16 1,65 m 13/16 1,63 m { 1~/18 1,33 m 
13/16 0,29 m 

Mauerbiinke .................... 13/16 0,42 m 13/16 0,35 m 

} } 16/16 0,45 m 
Streben ....................... } 

14/140,52 m 15/15 0,54m 
16/16 0,86 m 

Sltulen ........................ 16/18 0,39 m 

KanthoIz m' 0,0858 0,0912 0,1019 0,1142 

FUr 1 m' m' 4,13 3,96 3,86 3,78 
Grundfiltohe Verband· 

eisen kg 0,19 0,16 0,14 0,12 

Pultdach mit Flugstuhl, sonst wie vor beschrieben, fiir I m2 Grundflache 
(Abb. 3, S. 343): 

Hausbreite 5,Om 6,Om 7,Om 8,Om 

a) mit Fu8pfette: 

Mauerbanke .................... 13/160,42 m 13/16 0,35 m } 16/16 0,95 m 16/16 0,91 m Sltulen und Sprengbltnder ...... 14/14 0,62 m 15/15 0,63m 
Bundtrame .................... 16/19 0,29 m 16/19 0,29 m 16/21 0,29 m 16/21 0,29 m 
Pfetten ....................... 14/180.63m 15/18 0,53 m 16/180,45m 16/180,39m 
Sparren und Kopfbiige ......... 10/14 1,78 m 10/16 1,71 m 13/16 1,67 m 13/18 1,64 m 
Zangen ........................ 8/160,30m 8}160,30m 8/160.30m 8/160,30m 

I m' 0,0743 0,0758 0,0856 0,086 
Kantholz I FUr 1 m' m' 4,04 3,81 3,66 3,53 

Grundfiltohe Verband-
eisen kg 0,22 0,18 0,16 0,14 

b) mit Stich und Wechsel: 

Bundtrame, Stiche und Wechsel 16/190,66m 16/190,60m 16/210,56m 16/21 0,52 m 
Pfetten ....................... 14/180,42m 15/18 0,35 m 16/180,30m 16/180,26m 
Sparren ....................... } 

10/141,62m 10/16 1,57 m 13/161,Mm { 13/18 1,33 m 
Kopfbiige ..................... 13/160,19m 
Mauerbanke .................... 13/160,42 m 13/16 0,35 m } 16/160,95m 16/16 0,91m Saulen und Sprengbltnder ...... 14/140,62m 15/150,63m 
Zangen ....................... 8/160,30m 8/160,30m 8/160,30m 8/160,30m 

KanthoIz m' 0,0781 0,0781 0,0876 0,0872 
FUr 1 m' m' 4,04 3,80 3,65 3,51 

GrundfiOOhe Verband-
eisen kg 0,22 0,18 0,16 0,14 

c) durchaus mit Bundtramen: 

Bundtrame .................... 16/19 1,07 m 16/19 1,07 m 16/211,07 m 16/211,06m 
Pfetten ....................... 14/180,42 m 15/180,35m 16/180,30m 16/180,26m 
Sparren ....................... } 

10/141,62m 10/16 1,57 m 13/161,Mm { 13/18 l,33m 
Kopfbiige ..................... 13/160,19m 
Mauerbiinke .................... 13/160,42m 13/16 0,35 m } 16/160,95m Saulen und Sprengbltnder 14/140,62m 15/150,63m 

16/16 0,91 m ...... 
Zangen ....................... 8/160,30m 8/160,30m 8/160,30m 8/160,30m 
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Hausbreite 

Kantholz 
Fiir 1 m' 

Grundflilche Verband
eisen 

m' 
m' 

kg 

5,Om 

0,0905 
4,45 

0,22 

6,Om 

0,0924 
4,27 

0,18 

7,Om 

0,1048 
4,16 

0,16 

8,Om 

0,1053 
4,05 

0,14 

Pultdach mit liegendem Stuhl, sonst wie vor beschrieben, fiir 1 m2 Grund
Wi.ehe (Abb. 4): 

Hausbreite 5,Om 

Mauerbll.nke .......•...........• } { 
Pfetten . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/16 1,05 m 

Bundtrame .....••...........•. 16/19 0,28 m 
Sparren und Kopfbilge.. • . . • . . • • 9/12 1,40 m 
Sll.ulen und SprengblLnder •.•..•.. 13/13 0,37 m 
Zangen .....••..•............. 8/16 0,56 m 

Fiir 1 m' 
GrundflAche 

Kantholz 

Verband
eisen 

m' 0,0592 
m' 3,66 

kg 0,22 

6,Om 

13/150,35m 
14/180,53m 
16/190,28m 
10/13 1,36 m 
14/140,35m 
8/160,55m 

0,0607 
3,42 

0,18 

Abb_ 4 
Pultdaoh mit liegendem Stuhl 

Abb. 5 
Mansarddaoh 

Hausbreite 5,Om 6,Om 

durchaU8 mit Bundtramen: 

Bundtrame .................... 16/19 1,07 m 16/21 10,7 m 
Pfetten ....................... 14/180,63m 15/18 0,53 m 

~=~S~~~~. ~.~ ~~~~~.e~ } 10/142,42m 10/162,40m 

Sll.ulen ....•.......•.....•..... 14/140,31m 15/15 0,32 m 
Mauerbanke .................... 13/190,42m 13/17 0,35 m 

Kantholz 
m S 0,0971 0,1031 

Fiir 1 m' m' 4,85 4,67 
Grundfl/tche Verband- kg O,OS 0,07 eisen 

7,Om 

. 16/16 0,30 m 
16/180,45m 
16/210,28m 
10/14 1,34m 
14/160,35m 
8/160,52m 

0,0634 
3,24 

0,16 

Abb.6 

8,Om 

16/160,26m 
16/18 0,39 m 
16/21 0,28 m 
10/161,32m 
14/16 0,35 m 
9/160,50m 

0,0627 
3,10 

0,14 

Pultdach mit stehendem Stuhl 

7,Om 8,Om 

} 16/21 1,52 m { 18/241,06m 
16/210,39m 

13/16 2,37 m { 13/18 2,16m 
lS/160,19m 

} 16/160,62m { 16/180,33m 
16/16 0,26 m 

0,1162 0,1295 
4,51 4,39 

0,06 0,05 
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Mansarddach, fUr Blech- oder Schiefereindeckung berechnet, sonst WIe vor 
beschrieben, fUr 1 m2 Grundflache (Abb. 5, S. 346): 

Hausbreite 6,Om 7,Om 8,Om 

Mauer banke .................................... \ 
13/16 0,88 m { 16/16 0,30 m 16/16 0,26 m 

Pfetten •. ,. ..................................... f 14/18 0,45 m 14/180,39 m 
Bundtrame ...................................... 16/19 0,27 m 16/21 0,27 m 18/24 0,28 m 
Sparren und Kopfbiige ••....................... 8/10 1,89 m 9/12 1,85 m 9/12 1,83 m 
SlLulen .......................................... 13/13 0,48 m } 14/14 0,76 m 14/14 0,76 m 
Spreng bander •........................... " ..... 10/14 0,28 m 
Zangen •......................................... 8/16 0,58 m 8/16 0,58 m 8/16 0.58 m 

Kantholz 
m' 0,0611 0,0704 0,0707 

Fiir 1 m' m' 4,38 4,21 4,10 
Grundflaehe 

Verbandeisen kg 0,25 0,21 0,19 

Pultdach mit stehendem Stuhl, sonst wie vor beschrieben, fUr 1 m2 Grund
flache (Abb. 6, S. 346): 

Hausbreite 5,Om 6,Om 7,Om 8,Om 

a) mit Fullpfette: 

Saulen ........................ 14/14 0,31 m 15/15 0,32 m } 16/16 0,62 m { 16/18 0,33 m 
Mauerbanke .................... 13/19 0,42 m 13/17 0,35 m 16/16 0,26 m 
Bundtrame .................... 16/19 0,29 m 16/21 0,29 m } 16/21 0,89 m { 18/240,29 m 
Pfetten ....................... 14/18 0,84m 15/18 0,71 m 16/21 0,52 m 

~;:::~eS~r~~~~. ~~.~ ~~~~~l~~~. } 10/14 2,58 m 10/162,Mm 13/16 2,50 m ~ 
13/18 2,28 m 
13/16 0,19 m 

Kantholz 
m' 0,0819 0,084 0,0978 0,1035 

Fiir 1 m' m' 4,44 4,21 4,01 3,87 
Grundflache Verband- kg 0,06 0,05 eisen 0,08 0,07 

b) mit Stich und Wechsel: 

Bundtrame, Stiche und Wechsel 16/19 0,66 m 16/~1 0,60 m } { 18/24 0,5~ m 
Pfetten 14/28 0,63 m 15/18 0,53 m 

16/21 1,01 m 
16/21 0,39 m ....................... 

~;::~eS~r~~~~. ~~.~ ~~~~~l~~~. } 10/14 2,42 m 10/16 2,40 m 13/16 2,37 m { 13/18 2,16 m 
13/16 0,19 m 

SlLulen •....................... 14/14 0,31 m 15/15 0,32 m } { 16/18 0,33 m 
Mauerbanke .................... 13/19 0,42 m 13/17 0,35 m 

16/16 0,62 m 
16/16 0,26 m 

Kantholz 
m' 0,0846 0,0873 0,0991 0,1062 

Fiir 1 m' m' 4,44 4,20 4,00 3,85 
Grundflache Verband- kg eisen 0,08 0,07 0,06 0,05 

Abb. 7. Leerdach Abb. 8. Leerdach mit Kehlbalken 
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Leerdaeh, fUr doppelte Ziegeleindeckung berechnet, sonst wie vor beschrieben, 
fur I rn2 Grundflache (Abb. 7): 

Hausbreite 3,Om 4,Om 5,Om 6,Om 7,Om 

a) mit FuBpfette: 

Mauerb1inke.. • ...•...•••• 13/13 0,57 m 13/13 0,!4 m 13/13 0,36 m 13/16 0,31 m 16/16 0,27 m 
Bundtr1ime ................ 

} 13/16 0,86 m 13/16 0,72 m { 
16/19 0,29 m 16/190,29 m 16/21 0,29 m 

Ffetten ....................• 14/180,36 m 14/18 0,31 m 16/180,27 m 
Sparren ................... 8,101,37 m 9/12 1,31 m 10/14 1,32 m 10/16 1,33 m 13/16 1,33 m 
Windlatten .•...••••.•....• 5/8 0,55m 5/8 5,4!m 5/100,37 m 5/100,32 m 5/100,39 m 

Kantholz 
m' 0,0407 0,0325 0,0443 0,046 0,0535 

F1ir 1 m' m' 3,35 2,91 2,70 2,56 2,55 
Grund· Verband-
fl1iche eisen kg 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 

b) mit Stieh und Weellsel: 

Bundtr1ime, Stiche und 
Wechsel .••••••.....•...• 16/190,91 m 16/190,82 m 16/210,75 m 

Sparren ................... 10!14 1,18 ill 10/161,20m 13/16 1,~2 m 
Mauerb1inke .••.••....••..• 13/130,36 m 13/16 0,31 m 16/160,27 m 
Windlatten ..•..••...••...• - - 5/100,37 m 5/100,32 m 5/100,39 m 

Kantholz 
rn" 0,0521 0,0522 0,0589 

Fiir 1 m' m' 2,82 2,65 2,63 
Grund- Verband-
flAche eisen kg 0,07 0,06 0,05 

c) durchaus mit Bundtriimen: 

Bundtrllme ............... 13/161,00 m 13/160,98 m 16/19 1,00 m 16/191,00 m 16/211,00 m 
Sparren ................... 8/101,14m 9/121,14m 10/141,18m 10/161,20 m 13/161,22 m 
Mauerb1inke ...••....•....• 13/130,57 m 13/130,4!m 13/130,36 m 13/160,31 m 16/160,27 m 
Windlatten ...•.•.••.•••..• 5/8 0,55m 5/8 0,44m 5/100.37 m 5/100,32 m 5/100,39 m 

Kantholz 
ilia 0,0417 0,0419 0,0548 0,0567 0,0673 

F1ir 1 m' m' 3,26 3,00 2,91 2,83 2,88 
Grund- Verband-
flil.che eisen kg 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 

Leerdaeh mit Kehlbalken, sonst wie vor beschrieben, fUr I rnB Grundflache 
(Abb. 8, S. 347): 

Hausbreite 5,Om 6,Om 7,Om 8,Om 

a) mit FuBpfette: 

)[auerbAnke .••...•••..••.••••.. 13/130,36m 13/16 0,31 m 16/160,27 m 16/160,24m 
BundtrAme •••••.•••..•••.••••• 16/19 0,29 m 16/190,29m 16/210,29m 16/210,29m 
Pfetten ....................... 14/180,36m 14/18 0,31 m 16/180,27 m 16/18 O,24m 
Sparren und Kehlbalken ....... 8/101,64m 9/121,65m 10/14 1,65 m 10/16 1,66 m 
Windlatten .................... 5/100,37m 5/100,32 m 5/100,29m 5/100,26m 

Kantholz 
m' 0,0389 0,0425 0,049 0,0507 

F1ir 1 m' m' 3,02 2,88 2,77 2,69 
Grundflil.che Verband- kg 0,07 0,06 0,05 0,045 eisen 
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Hausbreite 3,Om 4,Om 5,Om 

, Bundtr1Lme 
Sparren un 
Mauerbank 
Windlatten 

Stiche und Wechsel 
d Kehlbalken ....... 
e •................... 

Fiir 1 m 
Grundfl/l,c 

.................... 

Kantholz 
m' , m' 

he Verband· kg eisen 

b) mit Stich und Wechsel: 

16/19 0,91 m 16/19 0,82 m 
8/101,50m 9/12 1,52 m 

13/13 0,36 m 13/16 0,31 m 
5/100,37 m 5/100,32 m 

0,0476 0,0494 
3,14 2,97 

0,Q7 0,06 

c) durchaus mit Bundtriimen: 

Bundtr1Lme .................... 16/19 1,00 m 16/19 1,00 m 
Sparren und Kehlbalken ....... 8/101,50m 9/121,52m 
Mauerbanke .................... 13/13 0,36 m 13/16 0,31 m 
Windlatten .................... 5/100,37 m 5/100,32 m 

Kantholz 
m' 0,0503 0,0549 

Fiir 1 m' m' 3,23 3,15 
Grundflache Verband- kg 0,07 0,06 eisen 
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6,Om 7,Om 

16/21 0,75 m 16/21 0,70 m 
10/141,Mm 10/16 1,56 m 
16/16 0,27 m 16/16 0,24m 
5/10 0,29 m 5/100,26m 

0,0551 0,0559 
2,85 2,76 

0,05 0,045 

16/21 1,00 m 16/21 1,QO m 
10/141,Mm 10/16 1,56 m 
16/16 0,27 m 16/16 0,24m 
5/100,29m 5/100,26m 

0,0635 0,066 
3,10 3,06 

0,05 0,045 

Satteldaeh mit Firstpfette auf Stuhls3ule, sonst wie vor beschrieben, fiir 1 m2 

Grundflache (Abb~ 9): 

Hausbreite 5,Om 6,Om 

a) mit Fu8pfette: 

Mauerbanke .•...•••.•.....•••.• 
113/13 0,45 m { 13/16 0,31 m 

Saulen .........•.••.....••..•. 14/140,09m 
Kopfbiige ..................... 
Sparren •.............•........ 

} 10/13 1,45 m 10/16 1,44m 

Bundtrame ...•.•..........•... 16/19 0,29 m 16/19 0,29 m 
Pfetten ....................... 13/160,54m 14/180,46m 

Kantholz 
m' 0,0465 0,0501 

Fiir 1 m' m' 2,73 2,59 
Grundfl/l,che Verband· kg 0,08 0,07 eisen 

b) mit Stich und Wechsel: 

Bundtrame, Stiche und Wechsel 16/19 0,91 m 16/19 0,82 m 
Kopfbiige ..................... } 
Sparren ••.•....•........•...•• 

10/13 1,31 m 10/16 1,31 m 

Pfetten ....................... 13/16 0,24m 14/180,15m 
Mauerbanke •....•...•.••••••••• } { 13/160,31 m 

13/130,45m 
Saulen ........................ 14/140,09m 

Kantholz 
m' 0,0573 0,0579 

Fiir 1 m' m' 2,91 2,68 
Grundfl/l,che Verband· kg eisen 0,08 0,07 

} 

{ 

7,Om 

16/16 0,27 m 

13/16 1,53 m 

16/21 0,29 m 
16/180,40m 

0,06 
2,49 

0,06 

16/210,75m 

+ Saulen 
13/16 1,42 m 

16/18 0,13 m 
16/16 0,27 m 

0,0654 
2,57 

0,06 

} 

8,Om 

16/16 0,24m 

13/16 0,19 m 

13/18 1,34m 
16/21 0,29 m 
16/18 0,36 m 

0,0616 
2,42 

0,05 

16/21 0,70 m 

13/181,24m 

16/18 0,12 m 
16/16 0,24m 
+ Kopfbiige 
13/16 0,19 m 

0,0661 
2,49 

0,05 
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Hausbreite 5,Om 6,Om 

c) durchaus mit Bnndtrlimen: 

Bundtrlime ...•.....•.......... 16/191,oom 16/19 1,00 m 
Kopfbiige ....................• } 
Sparren .............•.....•... 

10/13 1,31 m 10/16 1,31 m { 
Pfetten ....................... 13/160,24m 14/180,15 m 
Mauerbanke. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. } { 13/160,31m 

13/130,45m 
Situlen ........................ 14/14 0,09m 

Kantholz 
m' 0,06 0,0633 

Fiir 1 m' m' 3,00 2,86 
Grundflaohe Verband· kg 0,08 0,07 eisen 

Abb.9 

7,Om 

16/211,oom 

+ S!lulen 
13/16 1,42 ill 

16/18 0,13 m 
16/16 0,27 m 

0,0738 
2,82 

0,06 

Abb. 10 

8,Om 

16/211,oom 

13/18 1,2~m 

16/18 0,12 m 
16/160,24m 
+ Kopfbiige 
13/16 0,19 m 

0,0762 
2,79 

0,05 

Satteldach mit Flrstpfette auf Stuhls!lule Satteldach mit Kehlbalken und Mittelpfette 

Satteldach mit Kehlbalken nnd Mittelpfette, sonst wie vor beschrieben, fiir 
1 m 2 Grundflache (Abb. 10): 

Hausbreite 8,0 m 9,0 m 

a) mit Stich und Wechsel: 

Bundtrame, Stiche und Wechsel ...•.......... 16/21 0,70 m 18/240,66 m 
Mauerb!lnke und SQulen .•..................... 16/160,29 m 16/16 0,27 m 
Pfetten •........•..•.•.•.............•......•... 16/180,12 m 16/180,11 m 
Sparren, Kehlbalken und Kopfbiige ..•......•• 10/16 1,75 m 10/161,83 m 

KanthoIz 
m' 0,0624 0,0679 

Fiir 1 m' m' 2,86 2,87 
Grundflliche 

Verbandeisen kg 0,06 0,05 

b) dnrchaus mit Bundtrlimen: 

Bundtrlime •.•••.....•••......•...•.•..•........ 
Mauerbitnke und Si1ulen .•.•.•..•.....••••....• 
Pfetten .•....•......•.•.•......•.•.....••.•.•...• 
Sparren, Kehlbalken und Kopfbiige ......•••.• 

Fiir 1 m' 
Grundfl!lche 

Kantholz 

Verbandeisen 

m' 
m' 
kg 

16/211,oom 
16/160,29 m 
16/180,12 m 
10/161,76 m 

0,0725 
3,16 
0,06 

18/241,OOm 
16/16 0,27 m 
16/180,11 m 
10/161,83 m 

0,0826 
3,21 
0,05 

10,0 m 

18/240,63 m 
16/160,24m 
16/180,10m 
10/161,89 m 

0,0665 
2,86 
0,05 

18/241,OOm 
16/160,24m 
16/18 0,10 m 
10/16 1,89 m 

0,0825 
3,23 
0,05 
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Bockstrebendach mit Firstpfette auf Parallelstreben, sonst wie vor beschrieben, 
fiir 1 m2 Grundflache (Abb. Il): 

Hausbreite 6,0 m 7,0 m 

8) mit Fu8pfette: 

Mauerbltnke .......•............................ 13/160,31 m 16/160,27 m 
Bundtrame •.............•...................... 16/190,29 m 16/210,29 m 
Pfetten .......................................... 14/180,46 m 16/180.40m 
Sparren und Streben ........................... 10/161,65m 13/161,65 m 

Kantholz 
m' 0,0523 0,0625 

FUr 1 m' m' 2,71 2,61 
Grundflil.che 

Verbandeisen kg 0,08 0,07 

b) durch8u8 mit Bundtramen: 

Bundtrllme ................................... .. 
Pfetten .•.•.•.................................... 
Sparren und Streben .......................... . 
Mauerbli.nke ............................•........ 

FUr 1 m' 
Grund1Ui.ohe 

Kantholz 

Verbandeisen 

m' 
m' 
kg 

16/191,OOm 
14/180,15m 
10/161,52 m 
13/160,31 m 

0,0649 
2,98 
0,08 

16/211,00 m 
16/180,13 m 
13/161,Mm 
16/160,27 m 

0,0763 
2,94 
0,07 

Abb.12 

8,0 m 

16/16 0,24 m 
16/21 0,29 m 
16/18 0,36 m 
13/181,67 m 

0,0653 
2,56 
0,06 

16/211,OOm 
16/180,12 m 
13/181,57 m 
16/160,24m 

0,0799 
2,98 
0,06 

Abb.11 
Bookstrebendach mit Firstpfette auf 

ParaJlelstre ben 
Satteldach mit Flrstpfette und einfachem 

Hlingewerk 

Satteldach mit Firstpfette und einfachem Hangewerk, sonst wie vor beschrieben, 
fiir 1 m2 Grundflache (Abb. 12): 

Hausbreite 6,0 m 7,0 m 8,0 m 

8) mit Fu8pfetten: 

Mauerbanke ..•..•............................•.• 13/160,31 m 16/160,27 ill 16/16 0,24 m 
Bundtrame ..................................... . 16/190,29 ill 16/210,29 ill 16/21 0,29 ill 
Pfetten ......................................... . 14/180,46 m 16/180,40 ill 16/180,36 m 
Sparren ......................................... } 
Kopfbiige ...................................... . 
Sltulen und SprengblLnder ..................... . 

FUr 1 m" Kantholz I :: 
GrundfUtche Verbandelsen kg 

10/161,Mm } 
13/181,34 m 

13/161,82 m } 13/16 0,50 ill 
14/14 0,36 m 

0,0559 0,066 0,068 
2,86 2,78 2,73 
0,15 0,13 0,11 
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Hausbreite 6,0 m 7,0 In 8,0 m 

b) durchaus mit Bundtramen: 

Bundtrame .................................... . 
Pfetten ......................................... . 

~~:::g~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: } 
Saulen und Sprengbander ..................... . 
Mauerbanke .................................... . 

Fiir 1 m' 
Grundflaohe 

Kantholz 

Verbandeisen 

Abb. 13 

m' 
m' 
kg 

Pfettendaoh mit doppeltem Hangewerk 

16/19 1,00 m 
14/18 0,15 m 

10/16 1,31 m 

14/140,36 m 
13/16 0,31 m 

0.0685 

3,13 

0,15 

} 

16/21 1,00 m 
16/180,13 m 

13/16 1,71 m } 
16/16 0.27 m 

0,0735 

3,11 

0,13 

Abb.14 
Pfettendaoh 

16/21 1,00 m 
16/18 0,12 m 
13/18 1,24 m 

16/160,50 m 

16/16 0,24 m 
0,0826 

3,10 

0,11 

Pfettendach mit doppeltem Hangewerk (iibliche Ausfiihrungsart), fiir doppelte 
Ziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf einem ebenerdigen Gebaude auf
stellen, fUr 1 m 2 Grundflache. (Abb. 13): 

Hausbreite 10,0 m 11,0 m 12,Om 13,0 m 14,0 m 15,0 m 

Sprengrieg_el .. : ........ } 16/180,12 m 16/180,13 m }18/18 0,37 m 
MauerMnke, Saulen.. 16/160,60 m 16/16 0,.57 m 16/16 0,55 m }16/16 0,42 m 16/160,39 m 
SpreugMnder......... 16/18 0,16 m 

Bundtrame ............ 16/21 0,29 m }16/21 0,65 m 16/21 0,62 m 16/21 0,59 m 16/210,57 m{ 18/24 0,29 m 
Pfetten ............... 16/18 0,39 m 18/21 0,26 m 

Spar~e~ ............... }13/16 1,46 m 13/16 1,45 m 13/16 1,44 m 13/16 1,43 m 13/161,42 m{ 13/18 1,32 m 
Kopfbuge ............. 13/16 0,10 m 

Fiir Kantholz m' 0,0667 0,068 0,0649 0,0638 0,0624 0,0719 
1 m' m' 2,74 2,67 2,61 2,56 2,51 2,50 

~f~~~' V~~:~d- kg 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 

Pfettendach mit doppeltem Hangewerk (ausnahmsweise Ausfiihrungsart, bei 
der die Mauerbank die Stelle der FuBpfette vertritt, wenn mit der Rohe gespart 
werden muB), sonst genau wie vor, fiir 1 m2 Grundflache (Abb. 14): 

Hausbreite 10,0 m 11,0 m 12,0 m 13,0 m I 14,0 m 15,0 m 

Bundtrame, Mauer-
banke .............. . 

Pfetten ............. .. 
16/21 0,45 m }16/21 0 61 ill 16/21 0,59 ill 
16/18 0,19 ill ' 

{ 18/24 0,40 m 
16/21 0,57 m 16/21 0,55 ill 18/21 0,13 ill 

Sparre~ ............... } 13/16 1,46 ill 
Kopfbuge ........... .. 

13/16 1,45 ill 13/16 1,44 ill 13/16 1,43 m 13/16 1 42 m{ 13/18 1,32 m 
, 13/16 0,10 m 

Sprengriegel .......... } 
Saulen ............. .. . 16/16 0,41 m 
Sprengbander ........ . 

16/18 0,12 m 16/18 0,13 ill } 

16/16 0,39 m 16/16 0,39 m } 18/18 0,24 m 
16/16 0,27 m -16/16 0,25 ill 16/18 0,16 m 
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Hausbreite 10,0 m U,Om 12,0 m 13,Om U,Om 15,0 m 

Fiir Kantbolz m" 0,0615 0,063 0,0598 0,0593 0,0582 0,052 
1m' m' 2,51 2,45 2,42 2,39 2,35 2,35 

Grund- Yerband- kg 0,30 0,28 0,25 0,23 0,22 0,22 Wiebe eisen 

Doppelstuhl mit hochliegender FuBpfette, SOrult wie vor beschrieben, fiir 1 rn2 

Grundflache (Abb. 15, S. 354): 

Hausbreite 8,Om 9,Om 10,Om ll,Om 

Bundtrllme .................... 16/21 0,25 m 16/210,25m 16/21 0,26 m } 16/210,62m 
Pfetten ....................... 16/180,48m 16/180,43m 16/18 0,39 m 
S/I,ulen, Sprengbll.nder .......... } 

16/160,44m 16/160,42m 16/16 0,41 m { 16/160,32 m 
SprengriegeI ................... 16/180,09m 
Sparren, Kopfbiige ............. 10/131,39m 10/13 1,37 m 10/161,35m 10/16 l,34m 
Zangen ....................... 8/160,22m 8/160,21 m 8/160,21m 8/160,20m 

KanthoIz 
m' 0,0544 0,052 0,0547 0,0556 

Fiir 1 m' m' 2,78 2,68 2,62 2,57 
GrundfUiehe Verband· 

eisen kg 0,26 0,23 0,21 0,21 

Doppelstuhl mit Kniestock, SOrult wie vor beschrieben, fiir 1 rn2 Grundflache 
(Abb. 16): 

Hausbreite 8,Om 

Bundtrllme .................... 16/210,26m 
Pfetten ....................... 16/180,48m 
Sparren ....................... } 
Kopibiige ..................... 

10/16 l,70m 

Mauerblmke, Saulen •........... } 
Sprengriegel, Sprengbll.nder ..... 

16/16 O,89m 

Zangen ....................... 8/160,37m 

Kantholz m' 0,0763 

Fiir 1 m' m' 3,70 
Grundflll.ohe Verband· 

eisen kg 0,29 

Hausbreite 12,Om 

Bundtrllme .....•.....•..••.... } 
Pfetten ............ _ .. .. .. .. .. 16/21 0,60 m 

Sparren ....................... } 
Kopibiige .....•.........•..... 13/16 1,58 m 

::~:.~:~: ~~::b~d~;':::::} 16/160,76m 

Zangen •...........•.....••... 8/16 0,35 m 

KanthoIz 
Fiir 1 m' 

Grundflache Verband. 
eisen 

m' 
m' 

kg 

0,077 
3,29 

0,20 

9,Om 

16/21 0,26 m 
16/180,43m 

10/161,66m 

16/160,82m 

8/160,34m 
0,073 
3,51 

0,26 

13,Om 

16/21 0,57 m 

13/16 1,57 m 

16/160,39m 
16/180,33m 
8/160,33m 

0,0755 
3,19 

0,18 

to,Om 

16/21 0,26 m 
16/18 0,39 m 

10/16 1,62 m 

16/16 0,77 m 

8/160,30m 
0,0694 
3,34 

0,23 

14,Om 

16/21 0,55 m 

13/161,55m 

16/16 0,36 m 
16/180,33m 
8/160,30m 

0,0733 
3,09 

0,17 

} 

l1,Om 

16/21 0,62 m 

13/16 l,60m 

16/16 O,60m 

8/160,38m 
0,0795 
3,40 

0,21 

15,Om 

18/240,27 m 
16/21 0,26 m 
13/18 1,35 m 
13/160,20m 

} 18/18 0,68 m 

8/160,31m 
0,0821 
3,07 

0,16 

Doppelstuhl mit Kniestock auf einer Seite, SOrult wie vor beschrieben, fiir 
1 rn2 Grundflache (Abb. 17): 

Der erforderliche Materialaufwand kann hier als l\1ittelwert ana den beiden verschieden geformten 
Dachhll.lften bestimmt werden. 

Bauratgeber. 9. Aufl. 23 
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Stehender Stuhl, fur doppelte Ziegeleindeckung berechnet, sonst WIe vor, fur 
1 m 2 Grundflache (Abb. 18): 

Bundtrame, 
Hausbreite Stiche und 

Wechsel 

8,Om 18/21 0,67 m 
9,Om 18/240,63 m 

10,Om 18/240,59 m 
11,Om 18/240,57 m 
12,Om 18/240,55 m 
13,Om 18/240,53 m 
14,Om 21/240,51 m 
15,Om 21/240,50 m 

Abb. 15. DoppeIstuhl mit 
hochliegender FuBpfette 

Mauerbanke, Sparren, Kehl-
Stuhlsaulen und balken und 

Pletten Bander 

16/16 u_ 13/18 0,58 m 11/16 2,17 m 
16/190,54 m 11/16 2,18 m 
16/190,50 m 11/16 2,19 m 
16/19 0,47 m 13/16 2,21 m 
16/19 0,45 m 13/16 2,22 m 
16/19 0,43 m 13/16 2,24 ill 
16/21 0,41 m 13/16 2,25 ill 
16/21 0,39 ill 16/16 2,28 III 

Abb. 16 
Doppelstuhl mit Kniestock 

Fiir 1 m' Grundflache 

Kantholz I Ver):land-

I 
elsen 

In3 m' kg 

lOrd-.dl 3,42 
I 

0,08 
<-~'" 3,35 0,09 ~P~ i 

'Cc>I<",' 3,28 0,10 
I:l .~ • 3,25 0,11 ::l : S : 
,.c::-oo . 3,22 0,12 
c:.>~~~ 
:;;;llceQ) 3,20 0,13 
71 c· '" S ~ Q.c::i 3,17 0,14 
.a)~ ~·~I 

3,17 0,15 ,0 ro~! 

Abb. 17. Doppelstuhl mit 
Kniestock auf einer Seite 

Stehender Stuhl mit H1ingewerk und Kniestock, fur doppelte Ziegeleindeckung 
berechnet, Boost wie vor, fiir 1 m2 Grundflache (Abb. 19): 

Pfetten, 
Fiir 1 m' Grnndflache . Saulen, Sparren 

Hausbreite Mauerbanke 
Streben, 

Bundtrame nnd Kantholz I Ver.band-Sprenger, 
Stiche und Bander I 

elsen 
Wechsel m' m' kg 

8,0 m 13/16 0,23 m 16/19 1,20 m 16/21 0,2.5 m 10/16 1,76 m ~ ~::.o 
C'l (DO 3,44 0,68 

9,Om 13/16 0,21 m 16/19 1,11 m 16/21 0,25 m 10/16 1,75 m ~ S"- 3,32 0,64 
16/16 n. 13/18 18/19 u. 16/20 

' ,0;0 

10,0 m { } 16/21 0,26 m 10/16 1,14m 
o .. 

3,23 0,60 0,19 ill 1,04 ill ~;t1 
'" >'I 

11,0 ill { 16/16 u. 13/18 18/19 u. 16/20 } 16/21 0,27 m 13/16 1,72 ill '" ::l 3,14 0,55 0,17 ill 0,98 m ijl>I< 

{ 16/16 u. 13/18 18/18 u. 16/20 } 16/21 0,27 ill 13/16 1,72 ill 
~:';; 

12,0 m 0,16 m 0,94 m .; S 3,09 0,50 

'" en 

{ 16/16 u. 13/18 } " ::l 3,03 13,0 m 16/21 1,17 ill 13/16 1,71 m .~ oj 0,43 0,15 ill ""'" r:n " 
14,0 m { 16/16 u. 13/18 } 16/21 1,13 m 13/16 1,70 ill '" ~ 2,97 0,35 O,14m ,Q'C 

~------------~ro----------~~ 

Abb. 18. Stehender Stuh] Abb. 19. Stehender Stubl mit Hiingewerk und Kniestock 
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Hange- und Sprengstuhl mit durchlaufenden Bundtramen, fUr doppelte Ziegel
eindeckung berechnet, sonst wie vor, fUr I rn2 Grundflache (Abb. 20): 

Hausbreite 12,0 m a,Om 16,0 m 18,0 m 20,0 m 

Mauerbanke ............... C6/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 
0,31 m 0,27 m 0,24 m 0,21 m 0,19m 

Bundtrame ................ 21/24 1,03 m 21/24 1,04 m 21/26 1,04 m 21/26 1,04 m 24/26 1,04 m 
Rospen .................... 21/26 0,15 m 24/26 0,14 m 24/29 0,12 m 24/290,11 m 26/29 0.10 m 

S1l,ulen und Streben ...... F8/19 u. 16/20 18/19 u. 16/20 
0,39m 0,39 m 18/21 0,39 m 18/21 0,40 m 18/21 0,40 m 

Pfetten .................... 18/21 0,15 m 18/21 0,14 m 18/24 0,12 m 18/24 0,11 m 18/240,10 m 
Zangen .................... 10/21 0,33 m 10/21 0,33 m 10/21 0,32 m 10/21 0,23 m 10,21 0,32 m 
Sparren, Kehlbalken, Ban-

der ...................... 13/16 1,93 m 13/16 1,92 m 13/18 1,91 m 13/18 1,91 m 13/18 1,90 m 

Fiir 1 m' Kantholz m8 durohsohnittlich 0,141 
Grund-

Verband-
m' 4,29 4,23 

I 
4,U 

I 
4,01 4,05 

fIaohe 
eisen kg 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 

Abb. 20. Hange- und SprengBtuhl mit durohiaufenden Bundtrllmen 

Hange- und Sprengstuhl mit ausgewechselten Bundtramen (d.!. mit Stich 
und Wechsel), sonst genau wie vor, fUr I rn2 Grundflache: 

Hausbreite 12,Om 14,Om 16,Om 18,Om· 20,om 

Mauerb1l,nke ............•.• { 16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 
0,31 m 0,27 m 0,24m 0,21 m O,19m 

Bundtrame ............... 21/240,60 m 21/240,58 m 21/26 0,52 m 21/260,50m 24/260,48m 

S1l,uien und Streben •..... { 18/19 u. 16/20 18/19 u. 16/20 18/21 0,39 m 18/210,40 m 18/210,40 m 
0.39m 0,39m 

Pfetten .................... 18/210,15 m 18/210,14 m 18/24 0,12 m 18/240,11 m 18/240,10m 
Zangen .................... 10/21 0,33 m 10/21 0,33 m 10/21 0,32 m 10/21 0,23 m 10/21 0,32 m 
Sparren, Kehlbalken, Ban-

der ...................... 13/16 1,93 m 13/16 1,92 m 13/18 1,91 m 13/18 1,91 m 13/18 1,90 m 

Fiir 1 m' Kantholz m" durohsohnittlich 0,1077 
Grund-

Verband-
m' 3,71 3,63 

I 
3,48 

I 
3,32 3,34 

fIacbe 
eisen kg 0,55 0,51 0,46 0,40 0,35 

23* 
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Hiingestuhl mit durchlaufenden Bundtriimen oder aufgehangten Deckentramen, 
fUr doppelte Ziegeleindeckung berechnet, sonst wie vor, fUr 1 m2 Grundflache 
(Abbo 21): 

Hausbreite 15,Om 18,Om 21,Om 25,Om 

Mauerbanke ..... 0 •• 00 ••• 0 •• 0 •• 0 

{ 16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 16/19 0,16 m 
0,25m 0,21m 0,20m 

Bundtrame 0000 •••••• 0 ••• 00 ••• 0 21/26 1,02 m 21/26 1,03 m 24/26 1,04 m 24/29 10,5 m 
Riispen ....................... 24/29 0,12 m 24/29 0,11 m 26/29 0,10 m 26/32 0,08 m 
Situlen und Streben 0 0 •••••••••• 18/21 0,62 m 18/21 0,62 m 18/21 0,61 m 21/21 0,60 m 
Pfetten ....................... 18/24 0,19 m 18/24 0,17 m 18/24 0,15 m 18/24 0,12 m 
Zangen ....................... 10/21 0,46 m 10/21 0,47 m 10/21 0,48 m 10/21 0,50 m 

Sparren ....................... { 
13/16 1,42 m 13/16 1,43 m 16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 

1,45m 1,45m 
Bltnder ....................... 13/13 0,12 m 13/13 0,11 m 13/16 0,10 m 13/16 0,09 m 

Kantholz 
m' durchschnittlich 0,1545 

Fiir 1 m' m' 4,20 4,15 I 4,13 4,05 
Grundflache Verband· 

I eisen kg 1,00 0,90 0,78 0,65 

Abb.21 
Hangestuhl mit durchlaufenden Bundtramen 

Hiingestuhl, genau wie vor, jedoch mit ausgewechselten Bundtriimen (do io mit 
Stich und Wechsel), fUr 1 m2 Grundflache: 

Hausbreite 15,Om 18,Om 21,Om 25,Om 

Mauerbanke .. 0 0 .......... 0 ..... { 

16/16 uo 13/18 16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 16/19 0,16 m 
0,25m 0,21m 0,20m 

Bundtrame .00000000.000 •• 00.00 21/26 0,55 m 21/26 0,51 m 24/26 0,47 m 24/290,45 m 
Situlen und Streben 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 18/21 0,62 m 18/21 0,62 m 18/21 0,61 m 21/21 0,60 m 
Pfetten ....................... 18/24 0,19 m 18/24 0,17 m 18/240,15 m 18/24 0,12 m 
Zangen ....................... 10/210,46m 10/21 0,47 m 10/210,48 m 10/210,50m 

Sparren ....................... { 13/16 1,42 m 13/18 1,43 m 16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 
1,45m 1,45m 

BlInder ....................... 13/13 0,12 m 13/13 0,11 m 13/16 0,10 m 13/16 0,09 m 

Kantholz 
m' durchschnittlich 0,1133 

Fiir 1 m' m' 3,61 3,52 3,46 3,37 
Grundflllche Verband· 

eisen kg 0,85 0,76 0,66 0,55 
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Stehender Stuhl mit einseitiger Gesimsaufmauerung, sonst wie vor beschrieben, 
ffir 1 m2 Grundflache (Abb. 22 und 23): 

Materialbedarf bei 10 m Gebaudebreite: 
Mauerbanke und Pfetten ...... 18/19 und 16/20 0,40 m 
Bundtrame, Stiche und Wechsel ........ 18/24 0,50 " 
Saulen ...................... 16/16 und 13/18 0,17 " 
Sparren, Kehlbalken und Bander ....... 11/16 2,50 " 
Anzuge ................................ 10/10 
Verbandeisen ................................ 0,07 kg 
Bauholzbedarf ............................... 0,0836 mS 

0,40m 
0,80 " 
0,17 " 
2,30 " 
0,21 " 
0,07 kg 
0,0952 mS 

~----lo.OO'----~ 

Abb. 23 
Stehender Stuhl mit einseitiger 

Gesimsaufmauerung 

Abb. 22 

I*-----IO,OO----~ 

Abb.24 
Bockpfettenstuhl 

Abb. 25 
Bockpfettenstubl mit schrligen Stuhlsaulen 

Boekpfettenstuhl, ffir doppelte 
fiir 1 m2 Grundflache (Abb. 24): 

Ziegeleindeckung berechnet, sonst wie vor, 

Hausbreite I 
7,0 m 

8,0 m 

9,0 ill 

10,0 m 

11,0 m 

12,0 ill 

Bundtrame, I 
Stiche und 

Wechsel 

18/21 0,70 m 

18/21 0,65 m 

18/24 0,61 ill 

18/240,58 m 

18/240,56 ill 

18/240,54 ill 

Mauerbanke, 
Pfetten und 
Stuhlsaulen 

16/16 u. 13/18 0,64 m 

16/16 u. 13/18 0,58 m 

16/16 u. 13/18 0,53 m 

16/19 0,48 m 

16/190,45 ill 

16/190,42 m 

Sparren, 
Streben und 

Bander 

10/16 1,37 m 

10/16 1,38 m 

10/16 1,39 m 

10/16 1,40 m 

13/16 1,40 m 

13/16 1,40 ill 

I Fiir 1 m' GrundfHtche 

Kantholz I Verband
mB I m' eisen kg 
........ 
to"C~ 2,71 0,07 
S~~ 

'tJopo' 2,61 0,08 
~ .~ . 
P :a : 2,53 0,09 
,da3rnd 
CUl~q) 2,46 0,09 :;silola 
rn ".0 "" 2,41 0,10 
'Ql~~~ 
,Q 'tJ 2,36 0,10 
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Bockpfettenstuhl mit schriigen Stuhlsiiulen, fiir doppelte Ziegeleindeckung 
berechnet, sonst wie vor, fiir 1 m2 Grundflache (Abb. 25): 

Mauerbll,nke Bundtrll,me, 
Hausbreite und Stiche und 

Pfetten Wechsel 

7,Om 16/16 U. 13/18 0,67 m 18/21 0,72 m 

8,Om 16/16 u. 13/18 0,58 m 18/21 0,67 m 

9,Om 16/16 u. 13/18 0,52 m 18/240,63 m 

10,Om 16/19 0,47 m 18/2,1 0,59 m 

11,Om 16/190,43 m 18/240,57 m 

12,om 16/19 0,40 m 18/240,55 m 

Abb. 26. Bockstuhl mit Zangen und Hll.ngesll,ule 

Sparren, 
Streben usw. 

10/16 1,87 m 

10/16 1,88 m 

10/16 1,90 m 

10/161.93 m 

13/16 1,96 m 

13/162,00 m 

Fur 1 m' Grundflll,che 

Kantholz I Ve~band· 
elsen 

m' I m' kg 

"'. 8,26 ,,"'0,," 

'Cb.~~ 3,13 ~~~~ 
i:l : • : 3,05 .d ..... S . 
o~a:I~ 2,99 :j3.d & II> 
rng.d~ 2,96 
~~~~ 
S '0 2,95 

Abb.27 
Hll.ngewerkstuhl 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,08 

0,09 

mit durchlaufenden Bundtrll,men 

Bockstuhl mit Zangen und Hangesiiule, fiir doppelte Ziegeleindeckung berechnet, 
sonst wie vor, fiir 1 m2 Grundflache (Abb. 26): 

Fiir 1 m' Grundfliiche 
Bundtrll,me, MauerMnke. Sparren und 

Hausbreite Stiche und SAuien und Zangen BAnder Kantholz I Verpand-
Wechsel Pfetten elsen 

m' I m' kg 

10,Om 18/240,62 m 16/19 1,07 m 8/16 u. 9/13 11/161,44 m mit stich 3,48 0,20 
0,35m und 

11,Om 18/240,59 m 16/19 1,02 m 8/16 u. 9/13 13/16 1,45 m Wechsel 3,39 0,20 
0,33m 0,0917 

12,Om 18/24 0,57 ~ 16/19 0,97 m 8/16 u. 9/13 13/16 1,45 m 
durchaus 

3,31 0,18 
0,32 III 

mit 
13,Om 18/240,55 m 18/21 0,94 m 8/16 u. 9/13 13/161,45 m Bund· 3,25 0,18 

0,31m trll,rnen 
14,Om 21/~4 0,54 m 18/21 0,92 m 8/16 u. 9/13 13/16 1,45 m 0,1103 3,21 0,16 

0,30m 
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Hangewerkstuhl mit durchlaufenden (d. h. in jedem Sparrensatz unausgewechselt 
liegenden) Bundtramen, sonst wie vor, fur 1 m2 Grundflache (Abb. 27): 

Hausbreite 10,0 m 12,0 m 14,0 m 

Mauerbanke ........ ............... 16/16 11. 13/18 0,19 m 16/16 0,16 m 16/16 0,14 m 
Bundtrame ........................ 21/25 1,00 m 21/26 1,01 m 24/26 1,01 m 
Bocksaulen ........................ 18/21 0,34 ill 18/21 0,34 m 21/21 0,35 m 
Hil,ngesaulen ....................... 18/19 U. 16/20 0,11 m 18/19 u. 16/20 0,12 ill 21/21 0,12 m 
Zangen ............................. 8/16 u. 9/13 0,35 m 8/16 u. 9/13 0,31 m 8/16 u. 9/13 0,29 ill 
Durchzug ........................... 21/26 0,10 m 24/29 0,08 rn 24/29 0,07 m 
Pfetten ................ ............ 16/19 0,29 m 18/19 u. 16/20 0,24 ill 18/19 11. 16/20 0,20 m 
Blinder ............................. 10/100,08 ill 10/10 0,06 m 10/10 0,05 m 
Sparren ............................ 11/16 1,33 m 13/161,35 ill 13/161,37 III 

Kantholz 
illa 0,1148 0,1226 0,1317 

Fiir 1 ill" m' 3,79 3,67 3,60 
Grundfl1tche Verband-

eisen kg 0,40 0,35 0,30 

Bockpfettensprengwerk, durchschnittlicher Bauholzbedarf fiir 1 m2 Grund-
flache (Abb. 28): 

a) mit FuBpfetten .................... , ............. 0,0796 mS 

b) " Stich und Wechsel .......................... 0,0836 " 
c) " durchlaufenden Bundtramen ................. 0,101 " 

Materialbedarf bei 14 m Gebaudebreite mit FuBpfetten: 

Mauerbiinke ........ 16/16 0,14 m Bocksparren ........ 16/21 0,33 m 
Bundtrame ......... 18/21 0,31 " Leersparren ......... 13/16 1,43 " 
Pfetten ............. 16/21 0,35 " Streb en und Bander .10/18 0,46 " 
Kehlbalken .......... 16/18 0,16 " Verbandeisen ....... 0,21 kg 

Abb. 28. Bockpfettensprengwerk Abb. 29. Schardach auf Bockstuhl mit Hangesaulen 

1*1----8,00----1;'" 

Abb. 30. Zangendach mit Kniestock Abb. 31. Kniestock·Zangendachstuhl 
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Schardach auf Bockstuhl mit Hangesaulen, fiir Schiefereindeckung berechnet, 
sonst wie vor, fiir 1 m 2 Grundflache (Abb. 29): 

Hausbreite 10,0 m 12,0 m 14,0 m 16,0 m 

Mauerbanke ...........•.•...•.....• 16/16 0,19 m 16/16 0,16 m 16/160,14 m 16/190,12 m 
Bundtrame .............•..........• 21/26 0,29 m 21/260,30 m 21/26 0,30 m 21/26 0,30 m 
Bocksparren ............•........... 21/240,40 m 21/240,41 m 21/240,42 m 21/240,43 m 
Hlingesiiulen ....................... 21/21 0,13 m 21/21 0,13 m 21/21 0,13 m 21/210,14m 
Zangen ............................. 10/21 0,30 m 10/21 0,31 m 10/21 0,31 m 10,21 0,31 m 
Streben ............................. 10/100,09 m 10/100,09 m 10/100,09 m 10/100,09 m 
Firstpfette ......................... 18/21 0.09 m 18/21 0,08 m 18/21 0,D7 m 18/21 0,06 m 
BlI,nder .......................... .. 13/13 0,D7 m 13/130,06 m 13/130,05 m 13/130,04 m 
ScharhiiIzer ........................ 10/13 1,11 m 10/13 1,10 m 10/13 1,OS m 10/13 1,07 m 

KanthoIz 
ml 0,0728 0,0726 0,0718 0,0721 

Fiir 1 m' m' 2,67 2,64 2,59 2,56 
Grundflache Verband-

elsen kg 0,75 0,70 0,65 0,60 

Zangendach mit Kniestock, fiir doppelte Ziegeleindeckung berechnet, sonst 
wie vor, fiir 1 m2 Grundflache (Abb. 30, S. 359): 

Hausbreite 7,Om 

Bundtriime ....................... 18/210,25 m 

SlI,ulen, Stiche, Wechsel. ......... { 18/19 u. 16/20 
0,86m 

Mauerbanke, Pfetten .....•...•..• 16/19 0,52 m 
Zangen ............................ 8/130,33 m 

Sparren, Kehlba.lken, Bander •.•• 10/131,83 m 

Kantholz m' 

Fiir 1m' 
m' 2,79 

Grundflache Verb and-
kg 0,25 eisen 

Hansbreite 10,Om 

Bundtrame ....................... 18/240,26m 

Saulen, Stiche, Wechsel ......... { 18/19 u. 16/20 
O,71m 

Mauerbanke, Pletten ......•.....• 16/190,37 m 

Zangen ............................ { 8/16 u. 9/13 
O,32m 

Sparren, Kehlbalken, Bander •..• 11/16 1,84 m 

KanthoIz 
m" 

Fiir 1 m" 
m' 2,50 

Grundflache Verband-
kg 0,20 eisen 

Abb. 32. Schweizer Stubl 

I 

8,Om 

18/210,25 m 
18/19 u. 16/20 

O,BOm 
16/190,46 m 
8/130,33 m 

16/161,84m 
durchschnittlich 0,0847 

2,68 

0,24 

11,Om 

18/240,27 m 
18/19 u. 16/20 

0,67m 
16/190,34m 
8/16 u. 9/13 

0,32m 
13/161,84 

durchschnittlich 0,0847 
2,44 

0,20 I 

9,Om 

18/240,25 m 
18/19 u. 16/20 

0,75m 
16/190,41 m 
8/130,32 m 

11/161,84 m 

2,57 

0,22 

12,Om 

18/240,27 m 
18/19 u. 16/20 

0,64m 
16/190,32 m 
8/16 u. 9/13 

O,32m 
13/161,84 m 

2,39 

0,18 

Abb. 33. Schweizer Stuhl auf stich 
und Wechsel 
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Kniestock.Zangendachstuhl, fiir doppelte Ziegeleindeckung berechnet, sonst 
wie vor, fiir I m2 Grund£lache (Abb. 31, S. 359): 

Hausbreite 10,0 m 

Mauerbl1nke....................... 16/160,20 m 
Bundtrl1me ....................... 16/21 0,30 m 
Pfetten. ... . .. .... . . ... ... .. .. ..•.. 16/18 0,50 m 
Sl1ulen ..•.•.•.•........•.••....... 16/16 0,27 m 
Streb en ... ... ... .... ...... .•..•.. . 16/16 0,32 m 
Sparren .. ... ... . . ..•.•....... .•.. . 13/16 1,64 m 

Hausbreite 

Bander ........................•... 
Zangen ............•............... 

Kantholz 
Fill' 1 m' 

Grundfll1che Verband-
eisen 

m" 
m' 

kg 

10,0 m 

10/16 0,35 m 
8/160,44 m 

0,09 
4,02 

0,15 

Schweizer Stuhl fiir Blech- oder Schiefereindeckung berechnet, sonst wie vor, 
fiir I m2 Grundflache (Abb. 32, S. 360): 

Hausbreite 

Bundgehiilz ....................... 
Sparrengeholz ......•....•........ 
Zangen .....•..................•... 

Kantholz m" 

Fill' 1 m' m' 
Grundflll.che Verband-

kg eisen 

8,Om 

16/21 0,82 m 
10/16 1,82 m 
8/160,46 m 

0,0626 
3,10 

0,16 

10,Om 

16/21 0,78 m 
13/16 1,79 m 
8/160,44m 

0,Q704 
8,01 

0,15 

12,0 m 

18/240,74 m 
13/16 1,76 m 
10/160,43 m 

0,0755 
2,93 

0,14 

Schweizer Stuhl auf Stich und Wechsel, fiir doppelte Ziegeleindeckung berechnet, 
sonst wie vor beschrieben, fiir 1m2 Grundflache (Abb. 33, S. 360): 

Hausbreite 8,Om 

Bundgeholz ....................... 16/21 1,18 m 
Sparrengehiilz .................... 10/16 2,12 m 
Zangen ......................•..... 8/160,53 m 

Kantholz 
ml 

Fill' 1 m' m' 3,83 
Grundflll.che Verband-

kg 0,16 eisen 

10,Om 

16/21 1,07 m 
13/162,10 m 
8/160,49 m 

durchschnittllch 0,085 

I 
3,66 

0,15 

I 

12,0 III 

18/240,98 m 
13/162,08 m 
10/16 0,47 m 

3,53 

0,14 

Liegender Stuhl, fiir doppelte Ziegeleindeckung berechnet, sonst wie vor, fiir 
I m2 Grundflache (Abb. 34): 

Hausbreite 12,Om 13,Om 14,Om 15,Om 16,Om 

Mauerbanke ..............• 13/160,32 m 13/16 0,28 m 13/16 0,26 m 13/16 0,25 m 16/16 u. 13/18 
0,24m 

Bundtrame, Stiche, 
Wechsel und DurohzUge 18/240,66 m 21/240,63 m 21/240,61 m 21/260,59 m 21/26 0,57 m 

Stuhlsl1ulen, Brustriegel 
und Pfetten ............. 18/210,80 m 18/21 0,77 m 21/21 0,74 m 21/24 0,72 m 21/240,70m 

Sparren, Kehlbalken und 
Blinder ................. 11/162,00 m 11/161,98 m 13/16 1,96 m 13/16 2,08 m 13/18 2,06 m 

Fill' 1 m' Kantholz 
ml 0,1005 0,1015 0,1096 0,1170 0,1205 

Grund- m' 3,78 3,66 3,57 3,64 3,57 
Wiehe Verband-

kg 0,12 0,12 0,13 0,13 eisen 0,14 
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Liegender Stuhl, durchschnittlicher Bauholzbedarl fiir 1 m2 Grundflache 
(Abb. 35): 

a) mit FuBpfetten ................................... 0,088 rns 
b) " Stich und Wechsel ........................... 0,093 " 
c) " durchlaufenden Bundtrarnen ................... 0,108 " 

Materialbedarf bei 12,0 rn Hausbreite: 
Mauerbanke ........ 16/16 0,16 rn Sparren ............ 13/16 1,55 rn 
Bundtrarne ......... 16/21 0,31 " Streben ............ 16/18 0,25 " 
Pfetten ............. 16/21 0,41 " Kopfbiige .......... 10/16 0,24 " 
Kehlbalken .......... 13/18 0,65 " Verbandeisen ....... 0,18 kg 
Saulen ............. 13/16 0,06 " 

Abb. 34. Liegender Stuhl Abbi 35. Liegenrler Stuhl 

Abb. 36. Freier Kniestockdaohstuhl mit Hangesaule 

Freier Kniestockdachstuhl mit HiingesiuIe, fiir doppelte Ziegeleindeckung 
berechnet, sonst wie Yor, fiir 1 m2 Grundflache (Abb. 36): 

Hausbreite 

Bundtrame .................................... . 
Schwelien, Pfetten, Saulen, Stiohe und Streben 
Zangen .....................................•.... 
Bander •......................................... 
Sparren •..............................•......... 

Fiir 1 m" Kantholz m' 
1

m' 

Grundflache Yerbandeisen kg 

12,Om 

21/240,27 m 
18/21 1,25 m 
10/210,45 m 
13/130,16 m 
11/161,44m 

3,57 
0,38 

15,Om 18,Om 

21/260,28 m 24/290,28 m 
18/21 1,10 m 18/211,oi m 
10/210,41 m 10/210,37 m 
13/130,13 m 13/130,11 m 
11/161,45 m 11/161,45 m 

durohsohnittlioh 0,0932 

I 
3,37 

I 
3,22 

0,35 0,30 
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Spreng- und H1ingewerkdach, durchschnittlicher Bauholzbedarf fiir 1 m2 

Grundflache (Abb. 37): 
a) mit einfachen Bundtramen ....................... 0,1145 mB 

b) " durchlaufenden Bundtramen ................. 0,1769 " 

Materialbedarf bei 20,0 m Hausbreite: 
Mauerbiinke ........ 18/21 0,20 m Saulen ............. 15/15 0,07 m 
Bundtrame ......... 24/26 0,30 " Sparren ............ 21/24 1,32 " 
Pfetten ............. 15/23 0,25 " Strehen und Bander .13/23 0,50 " 
Zangen ............. 10/20 0,10 " Verbandeisen ....... 0,30 kg 

Abb. 37. Spreng- und Hll,ngewerkdach 

Abb. 38. Schweizer Stuhl mit Kniestock 

Schweizer Stuhl mit Kniestock, fiir 
vor, fiir 1 m2 Grundflache (Abb. 38): 

Schiefereindeckung berechnet, sonst wie 

Hausbreite I 
Bundtrll,me ................................... .. 
Mauerbll,nke, Sll,ulen, Brustriegel und First-

piette ........................................ . 
Tragsparren ................................... . 
Zangen ...................................•...... 
Bll,nder •......................................... 

Scharholz (Langriegel) ....................... { 

G~:lf1~'he I Kantholz I 
Verbandeisen 

ml 
m' 
kg 

14,Om 

21/260,22 m 

18/21 0,75 m 
18/240,42 m 
10/210,30 m 
13/160,04 m 

16/16 u. 13/18 
1,06m 

2,79 
0,24 

16,Om 18,Om 

21/26 0,23 m 24/290,24m 

18/210,71 m 21/240,68 m 
21/240,42 m 21/240,42 m 
10/21 0,30 m 10/210,30 m 
13/160,03 m 16/190,03 m 

16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 
1.0om 1,04m 

durchschnittlich 0,0933 

I 
2,74 

I 
2,71 

0,22 0,20 
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DoppeIt iibereinanderliegender Stuhl, fiir doppelte Ziegeleindeckung berechnet, 
sonst wie vor, fiir 1 m2 Grundflache (Abb. 39): 

.Hausbreite 14,Om 17,Om 20,om 22,Om 

Mauerbanke ......•.••.....•••.• 13/160,27m 13/16 0,23m 
{ 16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 

0,19m 0,18m 
Bundtrame, Stiche und Wechsel 21/26 0,57 m 24/290,53m 24/290,50m 24/290,48m 
Sl1ulen und Brustriegel ......... 21/240,SOm 21/240,52 m 24/240,53m 24/240,Mm 
Pfetten ....................... 18/240,95m 18/240,79m 18/240,67 m 18/240,61m 
Sparren, Kehlbalken und Blinder 11/16 2,51 m 11/162,54m 11/162,55 m 11/162,56m 
Stehende Zangen .............. 10/210,30m 10/210,30m 10/21 0,30 m 10/21 0,30 m 

Kantholz 
m' durchschnittlich 0,1454 

Fiir 1 m' m' 5,10 4,91 

I 
4,74 4,67 

Grundfll1che Verband· 
eisen kg 0,26 0,24 0,22 0,20 

Abb. 39. Doppelt iibereinanderliegender Stuhl 

DoppeIt iibereinanderstehender Stubl, fiir doppelte Ziegeleindeckung berechnet, 
sonst wie vor, fiir 1 mB Grundflache (Abb. 40, S. 365): 

Hausbreite 10,Om 12,Om 15,Om 18,Om 

{ 16/16 u. 13/18 
Mauerbl1nke. • • . . . . . . • . . • . . . . . . . 0,37 m 

16/16 u. 13/18 
0,31m 

16/16 u. 13/18 
0,25m 

16/16 u. 13/18 
0,21m 

Bundtrame, Stiohe und Wechsel 18/21 0,64 m 21/240,60m 21/260,54m 
18/19 u. 16/20 

0,17m 

24/290,50m 
18/19 u. 16/20 

0,16m Sl1ulen ....................... . 16/19 0,21 m {18/19 u. 16/20 
0,19m 

Pfetten •..•............•.....• { 18/1K3~· ~6/20 18/19 u. 16/20 
0,31 m 18/21 0,25 m 18/21 0,21 m 

Kehlbalken ..........•........• 

Blinder und Streben ..........• 
Sparren ...................... . 

Fiir 1 m' 
Grundfll1che 

Kantholz 

Verband
elsen 

m" 
m' 

kg 

13/16 0,91 m 18/16 0,94 m {16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 
O,96m O,98m 

10/13 0,60 m 10/13 0,53 m 10/13 0,46 m 10/13 0,41 m 
11/16 1,40 m 11/16 1,41 m 11/16 1,42 m 13/16 1,43 m 

d h h 'ttl' h { mit Stich und Wechsel. .•...•.• 0,150 
urc so ill 10 durchau8 mit Bundtramen .•.•. 0,205 

4,49 

0,25 

4,29 

0,22 

4,05 

0,20 

3,90 

0,15 
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Doppelt iibereinanderstehender Stuhl, wie vor beschrieben, fiir 1 m2 GrundfUiche 
(Abb. 41): 

Hausbreite 

Mauerbanke. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. { 

Bundtrame, Stiche und Wechsel 

Saulen ........................ { 

Pfetten ...................... . 

Kehlbalken ................... . 

Bander ...................... . 
Sparren ...................... . 

Fiir 1 m' 
Grundfl1iche 

Kantholz 

Verb and· 
eisen 

m' 
m' 

kg 

13,Om 

16/16 u. 13/18 
0,29m 

21/24 0,60 m 
18/19 u. 16/20 

0,20m 
18/21 0,36 m 

13/16 0,97 m 

15,Om 17,Om 19,Om 

16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 
0,25m 0,23m 16/19 0,20 m 

21/26 0,56 m 24/29 0,53 m 24/29 0,51 m 
18/19 u. 16/20 18/19 u. 16/20 18/19 u. 16/20 

0,21 m 0,21 m 0,21 m 
18/21 0,32 m 18/21 0,28 m 18/21 0,25 m 

16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 16/16 u. 13/18 
0,98 m 0,99 m 1,00 m 

10/13 0,66 m 10/13 0,60 m 13/13 0,55 m 13/13 0,51 m 
11/16 1,43 m 11/16 1,44 m 13/16 1,44 m 13/16 1,44 m 

d h h ·ttl· h { mit Stich und Wechsel ....... 0.118 
urc se ill IC durehaus mit Bundtramen .... 0,160 

4,51 I 4,36 I 4,23 I 
0,20 0,18 0,15 

4,12 

0,12 

Abb. 40. Doppelt iibereinanderstehender Stubl 

Abb. 41. Doppelt iibereinanderstehender Stubl 
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Kirchendach, fiir doppelte Ziegeleindeckung berechnet, abbinden und in einer 
Hohe von 4 m iiber dem Erdboden aufstellen, fUr 1 m2 Grundflache (Abb. 42): 

Stirnbreite des Gebltudes 

Mauerbanke und Pletten ......• 
Saulen, Bundtrame und Bock-

sparren .................... . 
Zangen ...................... . 
Riispen ..................... .. 

Sparren, Streben und Bander •.. 

Fiir 1 m' I KanthoIz I :: 
Grundflache Ver.band- kg 

elsen 

Abb. 42 
Kirchendach 

16,Om 

18/21 0,90 m 

18/24 0,96 m 
10/210,74m 
21/26 0,24 m 

13/18 2,34 m 

5,18 
1,25 

20,Om 

18/21 0,72 m 

21/24 0,93 m 
10/21 0,68 m 
21/26 0,19 m 

24,Om 

18/21 0,60 m 

21/26 0,92 m 
10/21 0,64m 
24/26 0,16 m 

{ 16/16 u. 13/18} 16/19 2,29 m 
2,31m 

durchschnittlich 0,17 
4,83 
1,00 I 

4,61 
0,75 

~0r------------------2o.00---------------

Abb. 43 
Schweres Kirchendach 

30,Om 

18/21 0,48 m 

24/26 0,89 m 
10/21 0,59 m 
24/29 0,13 m 

18/19 u. 16/20 
2,28m 

4,37 
0,50 

--------~~--------5o.00--------_t~------------~~ 
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Schweres Kirchendach, sonst wie vor beschrieben, fiir 1m2 Grundflache 
(Abb. 43, S. 366): 

Stirnbreite des Gebaudes 25,Om 50,Om 

.. , { 18/19 u. 16/20 } 
Mauerban,;:e....................... 0.32 m 18/24 0,16 m 

21/26 0,60 m 
21/240,08 m 
32/320,03 m 
24/240,53 m 
13/26 0,73 m 
18/21 0,18 m 
13/16 0,09 m 

Bundtrame und Bocksparren..... 18/24 0,60 m 
Durchziige .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. 21/24 0,16 m 
Sattel. .. . .. . .. .. . . . . .. .. . .. . .. . .. .. 26/26 0,03 m 
Stuhlsaulen und Streben.......... 21/21 0,53 m 
Zangen......... .................... 10/210,73 m 
Pfetten .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18/21 0,36 m 
Bander ............................ 13/16 0,18 m 
Sparren .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . . 16/19 1,51 m 18/19 u. 16/20 1,51 ill 

3,91 
I Kantholz I m' 4,42 

F" 1 • Gru~dfl~he Verb. and- kg 1,20 
I elsen 

0,60 

Mansarddach, fiir doppelte Ziegeleindeckung berechnet, abbinden und auf eben
erdigem Gebaude von 10 m Stirnbreite aufstellen, fiir 1m2 Grundflache (Abb. 44): 

Mauerbanke ........ 21/24 0,20 m 
Bundtrame ......... 18/24 0,32 " 
Schwellen, Stuhlsaulen 

und Brustriegel ... 18/21 0,82 " 
Kehlbalken 18/19 und 16/20 0,88 " 

~ ~ 

t~ ~ 

~ l' ~ 

~--------.mo'~------~ 

Abb. 44. Mansardda.ch 

Sparren ............ 1l/16 1,90 m 
Spitzbalken ......... 10/13 0,37 " 
Anziige und Bander .10/10 0,75 " 
Windlatten ......... 7/13 0,40 " 
Verbandeisen ....... 0,20 kg 

? 

l' 

--, 

Abb. 45. RegelmaBiges MansarddaCh 

RegelmiiBiges Mansarddach. Durchschnittlicher Bauholzbedarf fiir 1 m2 Grund-
flache (Abb. 45): 

a) mit FuBpfetten .. _ .............................. 0,1277 mS 

b) " Stich und Wechsel ......................... 0,1302 " 
c) " durchlaufenden Bundtramen ...... _ ......... 0,1664 " 

Materialbedarf bei 16 m Gebaudebreite mit FuBpfetten: 
Mauerbiinke ........ 16/18 0,25 m Sparren ............ 16/18 1,49 m 
Bundtrame ......... 21/26 0,31 " Streben ............ 18/18 0,14 " 
Pfetten _ . _ .......... 15/20 0,49 " Bander ............. 10/16 0,37 " 
Kehlbalken .......... 16/18 0,56 " Verbandeisen ....... 0,24 kg 
Saulen _ ............ 18/18 O,ll " 
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tJberhOhtes lUansarddach. Durchschnittlicher Bauholzbedarf ffir 1 m2 Grund
flache (Abb. 46): 

a) nur mit Stuhlbiindern .... . .... .. ... . . . .. . .. . .. . 0,105 m3 

b) mit durchlaufenden Bundtramen . .... . ........ . . 0,143 " 

Materialbedarf bei 14 m Gebaudebreite: 
Mauerbanke . . .. . ... 16/18 0,22 m Sparren .. . .. . . .... . 16/18 1,35 m 
Bundtrame . .. . .. .. . 18/21 0,30 " Bander . ... .. ... . .. . 10/18 0,36 " 
Pfetten .. . . . .. .. . .. . 15/18 0,76 " Zangen ..... . . . ..... 10/21 0,10 " 
Saulen ... . . .. ..... . 15/15 0,34 " Verbandeisen .. . .. . . 0 ,21 kg 
Kehlbalken . .... ..... 16/18 0,27 " 

_\bh. w. t'berhohte :lllUlBl\rddaoh bb. 17. n"lzzementdo.ch 

A1>b. 4. bedduoh aua llulz 

Holzzementdach. Durchschnittlicher Bauholzbedarf ffir 1 m2 Grundflache 
(Abb. 47) : 

a) mit Stuhlbundern . . . .. . . . . .... . . . ... . . . . . . .. . .. 0,1001 mS 

b) " durchlaufenden Bundtramen ......... . ..... . 0,1337 " 

Materialaufwand bei 12 m Gebaudebreite: 
Mauerbanke . ... . . .. 16/18 0,22 m Zangen ........ . ... . 13/18 0,27 m 
Bundtrame .... .. . . . 21/24 0,30 " Sparren .. .. ..... . . . 16/21 1,05 " 
Pfetten .. . ... . . ... . . 21/24 0,33 " Streben und Bander. 10/16 0,38 " 
Saulen . .. . . .. .. .... 13/16 0,18 " Verbandeisen .. . ... . 0,25 kg 

Sheddach aus Holz, fur Blech- oder Pappeeindeckung berechnet, Bundweite 4,0, 
sonst wir vor beschrieben, fUr 1m2 Grundflache (Abb. 48): 

Schwellen . . . . . .. . .. 21/21 0,21 m Streben . . 18/19 und 16/20 0,09 m 
Bander und Riegelholz ... . ....... 1l/16 1,15 " 

Bocksparren .. . .. . 18/24 0,70" Verbandeisen . .. ... . 0,15kg 
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Sheddach aus Holz und Eisen, fUr Schiefer-, Blech- oder Pappeeindeckung 
berechnet, sonst wie vor beschrieben, fiir 1 m2 Grundflache (Abb. 49): 

Schwellenholzer ... .. 18/21 0,40 m 
Sparren .. . ......... 1l/ 16 1,68 " 
Fensterriegel und An-

zugel der Zwischen-
rinnen .. . ........ 10/10 0,63 " 

Verbandeisen (Klam-
mern u. Schiftnagel) . ... 0,08 kg 

Gu13eisenplatte fUr die 
Schwellenauflager . ..... . 1,50 " 

Schmiedeeisenschlie13en 
und Schrauben . ..... . .. 2,00" 

Abb. 49. Sheddach aus Holz und Eisen 

Holz.Eisen.Dachstuhl, fiir Blecheindeckung berechnet, sonst wie vor beschrieben, 
fiir 1 m2 Grundflache (Abb. 50): 

Materialaufwand be i 8,0 m Gebaudebreite 
a) ohne Gu13eisen sch uhe: b) mit Gu13 ei senschuhen: 

Mauerbanke und Sparren und Unter-
Pfetten .. .. ... . . .. 18/21 9,35 m lagen .. . 16/16 und 13/18 0,40 m 

Sparren und Unter- Riegel . ... .. . . .. . .. . 10/13 1,00 " 
lagen . . 16/16 und 13/ 18 0,40 " Schlie13en und Schrauben-

Riegel ... ... ... . .. . . 10/ 13 1,00 " eisen . . .... . .... . .. . ... . 1,50 kg 
Schlie13en und Schrauben- Gu13eisenschuhe . . . ...... . . 2,50 " 

eisen . . .. .......... . .. .. 1,50 kg Verbandeisen .... .. ..... . . 0,09 " 
Verbandeisen .... . .. . . . . . . 0,09 " 

Abb. 50. Holz-Eisen-Dachstuhl Abb. 51. Holz-Eisen-Dachstuhl 

Holz.Eisen.Dachstubl, fiir Schiefer- oder Blecheindeckung berechnet, fUr eine 
Gebaudebreite von 15,0 m, sonst wie vor beschrieben, fiir I m2 Grundflache (Abb. 51): 

Baura tgeber , 9. Aufl. 24 
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Sparren .................................. . ........... 18/24 0,40 m 
Riegel. ............. . ................. . .............. . 11 /16 0,89 " 
Gu13eisenschuhe ............................... . ......... . ... 2,40 kg 
Schmiedeeisenkonstruktion, wie Gestange mit Gsen, Ringen, 

GabeIn, Bolzen und Muttern ............................... 2,00 " 

Holz-Eisen-Dachstuhl wie vor, jedoeh fUr eine Gebaudebreite von 20,0 ill 
(Abb. 52): 

Sparren ............ 21 /26 0,38 m Gu13eisenschuhe ........... 2,00 kg 
Riegel .............. 11/16 0,96 " Schmiedeeisenkonstruktion 

wie vor beschrieben ..... 3,50 " 

Abb. 52. Holz·Eisen-Dachstuhl 

Abb. 53. Holz-Eisen-Dachstubl 

Holz-Eisen-Dachstuhl WIe vor, jedoeh fUr eine Gebaudebreite von 25,00 ill 
(Abb. 53): 

Sparren ............ 24/29 0,36 m Gu13eisenschuhe ........... 1,6 kg 
Riegel . . ............ 11/ 16 1,00 " Schmiedeeisenkonstruktion 

wie vor beschrieben ..... 4,4 " 

V. Versehiedene Arbeiten im DaehgesehoB 

1. AbtrittschUiuche. 1 Lfm Abtrittsehlaueh 30/30 em anfertigen und 
aufstellen, samt auBerer und innerer Verpiehung: 

1,20 m2 Pfosten 5 em 0,3 kg Unschlitt 
20 Stuck Nagel 42/120 0,21 Leinol 

1,5 kg Pech 6 Z.-Stunden 
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2. Dachbodenabteilungswande. a) 1 m2 Lattenverschlag aus 2,4/4,8 (3/5) cm 
starken, rauhen Latten mit 3,5 bis 4 cm Zwischenraumen herstellen, 
ohne Rahmengestell: 

12,5 m' Latten 
25 SMick Nagel 31/65 (31/80) 
0,35 Z.-Stunden 

b) 1 m2 Bretterverschlag aus 2 cm starken, rauhen Brettern her
stellen ohne Rahmengestell: 

1,05 m2 Bretter 
20 Stuck Nagel 31/65 
0,5 Z.-Stunden 

c) 1 Lfm Rahmengestell (Gerippe) aus 5/8 (6/8, 8/8) cm starken 
Holzern abbinden und aufstellen: 

0,27 Z.-Stunden 
oder 0,4 " (samt Hobeln) 

d) 1 m2 Lattentiir, bestehend aus einem 15 bis 20 cm breiten Bretter
rahmen, Querleisten. Bug und Latten, alles rauh, anfertigen, ohne 
Tiir beschlage: 

30 Stuck Nagel 31/65 (31/80) 
0,7 Z.-Stunden 

10% Verschnitt 

e) 1 m2 Brettertiir aus 2,5 cm starken, rauhen Brettern mit auf
genagelten Querleisten und Bug anfertigen und einpassen, ohne Tiir
beschlage: 

25 Stuck Nagel 31/65 (31/80) 
1,5 Z.-Stunden 

15% Versehnitt 

f) 1 m2 Brettertiir wie vor, jedoch aus gefalzten, rauhen Brettern: 

2,0 Z.-Stunden 

3. Dachbodenrinnen. 1 Lfm Dachbodenrinne 30/30 cm aus 4 cm starken, rauhen 
Pfosten, fiir Blechausfiitterung, samt 2,5 cm starkem Deckbrett anfertigen und legen: 

0,9 m2 Bretter 4 cm 15 Stuck Nagel 31/80 
0,3 m2 Bretter 2,5 cm 3,5 Z.-Stunden 

4. Dachbodentreppe. 1 Lfm Dachbodentreppe (iiber Bundtram) samt 
Untersatz herstellen: 

a) aus 3,5 cm starken Brettern: 
0,5 m' Kantholz 13/15 cm 
0,6 m2 Bretter 3,5 cm 

b) aus 5 cm starken Pfosten: 
0,5 m' Kantholz 13/15 em 
0,6 m2 Pfosten 5 cm 

15 Stuck Nagel 40/100 
0,6 Z.-Stunden 

15 Stiick Nagel 42/120 
0,8 Z.-Stunden 

5. Dachgesimse. a) 1 Lfm einfaches Dachgesims, bestehend aus 28 bis 
30 cm breitem, 2,5 cm starkem Hiingebrett, 22 bis 24 cm breitem, 2,5 cm 

24· 
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starkem Stirnbrett, einer 3/5 (2,4/4,8) em starken Putzleiste und 3/4 em 
starkem, gekehltem Rinnenstab, ohne Gerustung: 

10 Stiick Nagel 31/80 
1,75 Z.-Stunden 
5 % Verschnitt 

Zusehlag fur Fugen und Hobeln ......... 0,45 Z.-St. 

Abb. 5J. Dachgesims Abb. 55. Dachgesims 

b) 1 m2 (abgewiekelt, reiner MeBgehalt) einfaehes Daehgesims, 
bestehend aus einem dreiteiligen 2,5 em starken Hangebrett (siehe 
Abb. 54), einem 2,5 em starken, unten abgerundeten, unten mit einer 
Nut versehenen Stirn brett, zwei 2,5/4 em starken, oval abgeru.ndeten 
Deekleisten und einem profilierten 4,8/6 em starken AbsehluBstab; 
ohne Gerustung (die Bretter, Deekleisten und der AbsehluBstab auf 
der Masehine zugeriehtet). 

Aussuehen des Materials, Beforderung desselben zu den Masehinen, einsehlieBlieh 
Zeit fur Masehinenbedienung, Anbringen des Gesimses: 

2,0 Z.-Stunden 
21 % Verschnitt 

{ 
20 Stiick 38/90 

0,4 kg Nagel 30 " 31/65 
60 " 18/35 

e) 1 Lfm gehobeltes Kastengesims (siehe Abb. 55), bestehend aus 
12 em breiten Lang- und Querfriesen und einem 30 em breiten Hange
brett nebst abgerundetem 5/7 em starken AbsehluBstab. Stirnbrett, 
Quer- und Langfriese, Unterlagslatten und Fullungsbrett 23 bis 24 mm 
stark, die Fullungsfelder quadratiseh (0,26 x 0,26 m). Stirnbrett, Friese, 
Fu'llungsbrett und AbsehluBstab auf der Masehine gehobelt. Maurer
gerust zur Verfugung: 

Aussuchen des Materials und Beforderung zur Hobelmaschine (auf dem Zimmer
platz) und mit Handwagen auf die I km entfernte Baustelle bzw. auf das Gerust, 
einsehlieBlich Zeit fur Masehinenbedienung und Anbringen des Gesimses: 

3 Stiick Nagel 40/100 2,5 Z.-Stunden 
52 31/65 11 Maschinenminuten 

42% Verschnitt 
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6. Dachwasserrinnen. a) 1 Lfm Daehwasserrinne von Rundholz 018 em 
ausarbeiten und einhangen: 

1,0 m' Rundholz 0 18 em 
1,5 Z.-Stunden 

b) 1 Lfm Daehwasserrinne auspiehen: 
0,3 kg Peeh 0,11 Leinol 
0,1 kg Unsehlitt 0,5 Z.-Stunden 

7. Dunstschlauch. 1 Lfm Dunstsehlaueh 30/30 em anfertigen und auf
stellen: 

1,2 m2 Bretter 4 em 
20 Stiiek Nagel 42/120 

3,5 Z.-Stunden 

8. Steigleitern. 1 Lfm Steigleiter mit eiehenen Sprossen, ganz gehobelt: 
2,0 m' weiehes Rundholz 0 13 em 
2,0 m' eiehenes Rundholz 0 5 em 
3,5 Z.-Stunden 

9. Windbretter. 1 Lfm Windbrett 25 bis 30 em breit anbringen: 
10 Stiiek Nagel 31/65 
0,3 Z.-Stunden 
5 % Versehnitt 

Zusehlag fUr Fugen und Hobeln ....... , .. 0,12 Z.-St. 
10. Zwischenrinnen. 1 Lfm Zwisehenrinne anfertigen und legen: 
a) aus der Lange naeh in die Halfte zersagtem Rundholz: 

0,5 m' Rundholz - 50 em 
5,0 Z.-Stunden 

b) aus 6,5 em starken Pfosten: 
0,75 m2 Pfosten 6,5 em 
3,5 Z.-Stunden 

VI. Der Daehstuhl im neuzeitliehen Ingenieur-Holzbau 

Zu dieser Gruppe gehoren aIle ingenieurmaBig, das ist mit den neuzeitliehen 
HilfsmitteIn der Statik und Festigkeitslehre bereehneten Dachkonstruktionen, 
deren Tragwerk entweder aus Faehwerk- oder VolIwandbindern in Balken- oder 
Bogenform, in neuerer Zeit aueh aus einem rautennetzartig angeordneten Tonnen
fleehtwerk besteht. 

a) Fachwerkbinder 

Die am haufigsten und bis zu Spannweiten von 35 bis zu 40 m verwendete 
Binderform ist der Mansardbinder. V'bliche Binderentfernung 5.-;-6 m, nach 
Erfordernis aueh mehr; bei Anhiingung von Putz- oder begehbaren Deeken an 
den Untergurt ist eine geringere Binderentfernung, etwa von 4 m, empfehlenswert. 
Hohe des Binders je nach der Spannweite 1/7.-;-1/8 der Stutzweite. 

Satteldachbinder erweisen sieh nur bis zu Spannweiten von etwa 22.-;-25 m 
als zweekmaBig und erfordern einen groBeren Materialverbraueh. Flaehe Daeh
neigungen sind wegen der Gefahr des Durchsaekens zu vermeiden. Hohe des 
Binders 1/4.-;-1/5 der Stutzweite. 
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Was die Ausbildung der Fiillstabe der Fachwerkbinder und die Art der Stab
anschliisse betrifft, sind zweierIei Arten von Bindern zu unterscheiden: 

a) Altere Bauweisen nach Howe und Long. Holzerne Druckschragen 
und Zugpfosten aus Rundeisen, welch letztere bei kleinen Spannweiten auch manch
mal durch holzerne Doppelzangen ersetzt werden. 

b) Neuzeitliche Bauweisen mit Diibeleinlagen. Bei diesen erfolgt 
der AnschluB der Fiillstabe an die Gurte (meist nur der Zugstabe) mittels besonderer 
Diibeleinlagen aus Bandeisen, GuBeisen, Hartholz u. dgl. Die bekanntesten paten
tierten Diibelformen sind die Tuchschererschen Ringdiibel, die U-Biigel rid 
doppelkegelformigen GuBeisendiibel der Firma Kiibler, die Bulldog-Sicherheits
verbinder der Firma O. Theodorsen, Oslo, die Rohrdiibel der Firma Cabrol 
und die Stahlstifte der Firma Meltzer. 

Was den Material- und Zeitaufwand fiir die Herstellung der Binder bei den 
hier genannten Bauweisen anbelangt, so ist derselbe naturgemaB eiD. verschiedener, 
da jede Bauweise je nach ihrer Konstruktionsart einen groBeren oder kleineren 
Rolz- bzw. Eisenverbrauch und je nach der einfacheren oder umstandlicheren 
Herstellungsart verschiedene Abbindezeiten erfordert. 

Was den Holzverbrauch betrifft, kann nach diesbeziiglich angestellten ver
gleichenden Untersuchungen angenommen werden, daB derselbe bei der Bauweise 
Meltzer um etwa 20% geringer, bei der Bauweise Stephan etwa 20% groBer 
ist als bei den Bauweisen Tuchscherer und K ii bIer, welch letztere wiederum 
den geringsten Eisenverbrauch aufweise;n diirften. 

FiirVeranschlagungszwecke diirften die im folgenden angegebenen Durch
schnittswerte fiir den Materialverbrauch und Zeitaufwand um so eher geniigen, 
als sowohl die obengenannten als die heute sonst noch verwendeten, anderen frei
tragenden Holzbauweisen in Deutschland, in Osterreich, wie auch in anderen Landern 
in standigem Wettbewerb miteinander stehen und daher in ihren gesamten Her
stellungskosten nicht weit voneinander abweichen konnen. 

Zeitaufwand fur das Abbinden und Aufrichten der Fachwerkbinder, 
Langsverbande, Windtriiger und Binderstiitzen 

Das Tragwerk eines Holzhallenbaues besteht in der Regel aus den Bindern 
samt Binderstiitzen, den Pfettensparren bzw. Pfetten (samt Kopfbandern) und 
Sparren, ferner aus den zur Langsversteifung des Daches dienenden Langs
(Vertikal-) Verbanden und den unter Umstanden zur Unterstiitzung der Giebelwande 
angeordneten waagrechten Windtragern. 

Die erforderlichen Zeitangaben fiir das Anarbeiten und VerIegen der Pfetten 
und Sparren sowie fiir die Herstellung der Dachschalung enthalten die Seiten 340 
und 34l. 

Das Abbinden der Binder: Fiir die Herstellung des ReiBbodens (Schniirbodens), 
fiir das AufreiBen der Binder auf demselben und fiir die Herstellung eines Stand
baumes ist ein Zeitaufwand von 90-,;-100 Z. erforderlich, welch letzterer beim Ver
anschlagen mit zu der iibrigen Arbeitszeit zugeschlagen werden muB. Je geringer 
die abzubindende Gesamtlange des Binderholzes, ein desto groBerer Zuschlag fiir 
obige Arbeiten muB zu dem Lfm Abbund gemacht werden. 

Die folgenden Zeitangaben sind unter der Annahme einer durchschnittlich 
abzubindenden Gesamtlange von 800 Lfm aufgestellt, bei welcher sich der Zeit-
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aufwand fiir die Herstellung des ReiBbodens, fiir das Aufreillen sowie fiir die An

fertigung eines Standbaumes mit 90~~~OZ. 0,1125 -;.-0,125 Z. berechnet. 

Bei nur 400 Lfm Abbund wiirde sich der Zuschlag fiir letztere Arbeiten selbst
verstandlich verdoppeln, bei 1600 Lfm um die Halfte verkleinem; werden fiir das 
Aufziehen der Binder mehrere Standbaume benotigt, so muB die Herstellungszeit 
fiir die letzteren selbstverstandlich ebenfalls bei Ermittlung des Zeitaufwandes 
Beriicksichtigung finden. 

1 Lfm· Binderholz (Einzelholz) bei einfacher, normaler Binderausfiihrung, 
Spannweiten bis zu etwa 30 m, frei Baustelle liefem, abbinden und zusammenstellen: 

Zeitaufwand .......... 0,5-;.-0,6 Z. 
1 Lfm Binderholz wie vor, jedoch bei groBen Spannweiten, schwieriger Arbeit 

bei den Knotenanschliissen (mehrgurtige Rahmen-, Dreigelenkbinder u. dgl.): 
Zeitaufwand .......... 0,6 -;.-0,7 Z. 

Das Aufrichten der Binder: 1 Lfm Binderholz (Einzelholz) bei einfacher, normaler 
Binderausfiihrung, Spannweiten bis zu etwa 30 m, Binderauflager nicht iiber 4 bis 
6 m iiber Erdboden, an Ort und Stelle befordem, aufziehen und versteifen: 

Zeitaufwand ......... 0,2 -;.-0,3 Z. 
1 Lfm. Binderholz wie vor, jedoch bei groBer Spannweite, Montage

erschwernissen, groBer Montagehohe u. dgl.: 
Zeitaufwand ......... bis zu 0,6 Z. 

Abbinden und Aufstellen der Binderstiitzen: 1 Lfm Kantholz fiir Doppelsaulen 
mit KlOtzelholzeinlagen frei Baustelle liefem, abbinden und aufstellen, einschlieBlich 
Befestigung aller Verankerungen: 

Zeitaufwand ......... 0,8 -;.-0,9 Z. 
Langs- (Vertikal-) Verbande: 1 Lfm Balken fiir die Herstellung eines Langs

verbandes zwischen den Binderpfetten anbringen: 
Zeitaufwand ....... 0,2 -;.-0,25 Z. 

Abbinden und Aufstellen der Windtriger: 1 Lfm Kantholz (Bohlen) fiir einen 
Windtrager abbinden und aufstellen: 

Zeitaufwand ......... 0,6 -:-0,7 Z. 
b) GroBe Spannweiten, Montageerschwernisse, groBere Montagehohe usw.: 

Zeitaufwand ......... bis zu 0,6 Z.jm' (Einzelholz). 

b) Material- und Zeitaufwand fur die Herstellung von Mansardendachern 

Der folgenden Zusammenstellung liegt die Annahme einer Binderentfernung 
von 5,0 m zugrunde. Bei groBeren oder kleineren Binderentfernungen als 5 m 
kann der Veranschlagung des Material- und Zeitaufwandes ein Binder derjenigen 
Stiitzweite zugrunde gelegt werden, welche sich nach Multiplikation der gegebenen 
Stiitzweite mit der Verhaltniszahl 

gegebene Binderentfernung 
V= 5,0 ill Binderentfernung 

ergibt. Fiir einen Binder von 20 m Stiitzweite und 6,0 m Binderentfemung ergibt 

sich beispielsweise ')I = ::~ = 1,2, so daB fiir die angenaherte Ermittlung des Material

und Zeitaufwandes die Tabellenangaben fiir einen Binder von 1,2 x 20,0 = 24,0 m 
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zu benutzen sind. Der erforderliche Material- und Zeitaufwand fUr Herstellung 
und Montage der Pfetten (Pfettensparren) kann angenahert durch Multiplikation 
der in der Tabelle angegebenen Werte mit der Verhaltniszahl v ermittelt werden. 

Sa!leloberlir:/J! 
Maflsardoberlicl7l 

~~~~~~~~ %0'/ 

a) 

RalJpenoberlic/J! 

b) 
c) ~~ 

a) b) 

Satteldachbinder erfordern durchschnittlich einen urn 20% groBeren Holz
verbrauch als Mansardbinder der gleichen Spannweite. 

Stiitz,veEe 

rn 

12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 

DurchschniUlicher Material- nnd Zeitaufwand 
fiir 1 m 2 DachgrundriBflache 

Binder Pfetten und Sparren 

I SChrau-1 . I Nagel I . Kantholz ben und ~elt- d Kantholz und ZeIt- Bretter I Diibel au" an Klarn- aufwand 
rn' kg Z. rn' Z_ Ir.l.3 rnern 

0,016 0,60 0,8 0,018 0,08 0,32 0,022 
0,017 0,60 0,8 0,018 0,09 0,32 0,022 
0,018 0,65 0,8 0,018 0,09 0,32 0,022 
0,018 0,75 0,8 0,018 0,09 0,32 0,022 
0,018 0,80 0,8 0,020 0,10 0,36 0,022 
0,020 0,80 0,8 0,020 0,10 0,36 0,022 
0,022 0,90 0,9 0,022 0,11 0,40 0,022 
0,024 0,90 1,0 0,022 0,11 0,40 0,022 
0,027 1,00 1,1 0,022 0,11 0,40 0,022 
0,029 1,10 1,2 0,022 0,12 0,42 0,022 
0,031 1,20 1,3 0,023 0,12 0,42 0,022' 

Anleitung zur Beniitzung der Tabelle: 

Schalung 

I Zeit-Nagel 
anfwand 

kg Z. 

0,12 0,32 
0,12 0,32 
0,12 0,32 
0,12 0,32 
0,12 0,32 
0,12 0,32 
0,12 0,32 
0,12 0,32 
0,12 0,32 
0,12 0,32 
0,12 0,32 

Beispiel: Halle; Breite, zwischen den Saulenmitten gemessen, 25,00 m, Lange, 
zwischen den Mitten der beiden Giebelwande gemessen, 28,00 m, Dachvorsprung an 
den beiden Langsseiten 1,35 m, an den beiden Giebelseiten 0,50 m. Eine Giebelseite 
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offen (Endbinder), eine Giebelseite geschlossen. 6 Mansardbinder von 25,00 m Stutz
weite, 3,5 m theoretischer Hohe, Binderentfernung 5mal zu 4,7 m, einmal zu 4,5 m. 
803,3 m2 Grundflache. 

1. Materialbedarf: 

jJ= ::~ =0,94, daher ma13gebende Stutzweite l=0,94x 25,0==23,0 m. 

f Kantholz fur 6 Binder .... 6 (25,0 + 2 X 1,35) X 5,0 X 0,021 = 17,5 m3 (16,32 m3 ) 

Holz " "Pfetten und Sparren 803,3 X 0,021 =16,9 m3 (14,6 ma) t Schalbretter ..................... 803,3xO,022 =17,7 ma (16,9 ma) 

52,1 m 3 

Schrauben, Dubel, Flacheisen fur 6 Binder: 
6 (25,0 + 2 X 1,35) X 50,0 X 0,85= 705 kg (625 kg) 

Nagel und Klammern fur Pfetten, Sparren und Schalung: 
803,3 X 0.022 = 177 kg (141 kg) 

882 kg 

2. Zeitaufwand: 

6 Binder ................... 6(25,0+2xl,35)x5,OxO,85=706Z.(643,2Z.) 
Pfetten, Sparren und Schalung 803,3 X 0,70=562 Z. (531,0 Z.) 

1268 Z. 
Die eingeklammerten ·Werte wurden auf Grund eines genauen Detailentwurfes 

ermittelt. 

c) Raulennelzwerkdacher - Das Zollbau-Lamellen- und Spitzbogendach 
Eine besondere Art von Dachern stellen die Rautennetzwerktonnen 'der so

genannten "Zollbauweise" dar, bei denen lauter gleichartige, im Sagewerk maschinell 
angefertigte Brettlamellen ohne weitere Bearbeitung an der Baustelle zum Aufbau 
des Daches verwendet werden. 

Die Verwendung dieser Dacher gestattet eine vollkommene Ausnutzung des 
Dachraumes, da bei denselben keinerlei konstruktives Balkenwerk oder Stutzen 
erforderlich sind. 

Ausgefuhrte Spannweiten bis zu 35 m. 

Richtlinien fur das Veranschlagen 

Materialbedarf: a) 1 m 2 Dachmantelflache erfordert durchschnittlich 
1 ~ Lamellen. 

b) Aus 1 m 3 Bretter konnen hergestellt werden: 
125 Lamellen 2,5/16 cm lang 2,0 m 
90 3,0/18 " 2,0 " 
82 3,0/20 " 2,0 " 

c) 1 m 2 Dachmantelflache erfordert durchschnittlich an Eisen: 
2 Stuck Schraubenbolzen 000000 0 0 0 0 0 0 12/150 mm 
4 Unterlagscheiben 0.00000.00. 95/52/3,75 " 

Zeitaufwand: a) In einer Maschinenstunde (do i. Arbeitsleistung der Maschine 
und zwei Arbeiterstunden), je nach Einstellung des Betriebes, gebrauchsfertige 
Herstellung von 30 bis 50, daher durchschnittlich von 40 Lamellen. 

b) 1 Lfm Giebelbogen und Schwellen zurichten 1 Z. 
c) In einer Arbeitsstunde lassen sich rund 10 m 2 Dachmantelflache aufstellen. 
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Auf Grund obiger Angaben ergibt .sieh folgender Material- und Zeitaufwand 
fUr 1 m2 Dachmantelflache ohne Giebelbogen und Sehwellen: 
Holz : Lamellen 16 em breit ... 0,012 m3 ; Eisen: 2 Stuek Bolzen 12/150 mm 

18 " 
20 " 

. . . 0,0167 " 4 Unterlagseheiben 95/52/3,75 " 

. . . 0,0183 " 

Zeitaufwand: Herstellen der Lamellen: { ~:~~~ iiaseh.-St. 
Aufstellen: 0,35 -;-0,5 Z. 

F. Die Treppen 
Je nach ihrer Ausfiihrungsart werden die 

Treppen eingeteilt in : 
1. Eingeschobene (eingeschnittene) oder 

Leitertreppen mit nieht eingestemmten, sondern 
eingeschobenen Tritten und ohne StoBbretter 
(Setz- oder Futterbretter). 

2. Gestemmte Treppen mit eingestemmten Tritten und StoBbrettern. 
3. Halbgestemmte Treppen mit eingestemmten Tritten, jedoch ohne StoBbretter. 

4. Aufgesattelte Treppen, bei welchen die 
Tritte und StoBbretter in die Wangen ein
gesehnitten oder die Tritte und StoBbretter in 
die Wandwangen eingestemmt, bei den Licht
wangen hingegen ausgeschnitten werden. Die 
aufgesattelten Treppen stellen eine Vereinigung 
von gestemmten, halbgestemmten und ein
geschnittenen Treppen dar. 

Je nach dem Material, aus welchem die Treppen hergestellt werden, unter
scheidet man solche aus Weichholz, Hartholz oder "Gemischtholz". 

Die obenangefiihrten vier Treppenarten werden wiederum in gerade und 
gewundene eingeteilt. Bei den geraden Treppen werden Podest-, ein- und 
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mehrarmige, bei den gewundenen Treppen einviertel-, einhalb-, dreiviertel
und ganz gewundene unterschieden. 

Bestand teile einer Treppe: 
1. Wangen, Tritte und StoBbretter. 
2. Antritt (Blocktritt) und Austritt. 
3. Austritts-, Ubergangs-, Wende

oder Endpfosten. 
4. Treppengelander (Handgriff und 

Gelanderfiillung). 
5. Schrauben, Nagel, sonstige Eisen

teile und Nebenmaterialien. 

Der Zeitaufwand fiir die Herstellung gerader und gewundener Treppen setzt 
sich zusammen aus: 

a) MaBnehmen (Treppeuhauslange, -breite und -Mhe); 
b) AufriB der Grundform der Treppe (nur bei gewundenen Treppen oder 

bei solchen mit einzuarbeitenden Podesten); 
c) Austragen der Kropfstiicke; 
d) Zurichten, Austeilen und Schablonieren der Wangen (Verleimen und Auf

die-Breite-Richten) ; 
e) Tritte- und StoBbretter -Ausschneiden (Verleimen und Auf -die -Brelte

Richten); 
f) Antritte-, Antritts-, Wende- und Austrittspfosten-Zurichten; 
g) Abrichten, Hobeln, Nuten, Profilieren und Verputzen der Tritte, StoB-

bretter, 'Wangen usw.; 
h) Austeilen der Wangen, Anziehen und Austeilen der Kropfstiicke; 
i) Aufsetzen der Tritte und StoBbretter; 
k) Stemmen der Wangen und Kropfstiicke; 
1) Zusammenbau der Treppe in der Werkstatt; 

m) Aufstellen an der Baustelle. 

Die Arbeitszeit fiir die Beforderung des Materials an die Baustelle, das Ver
wahren der Treppen gegen Beschadigung, Beschmutzung usw. wahrend Cler Bauzeit, 
ebenso fiir das spatere Reinigen (Abziehen, Olen usw.) ist in den folgenden Zeit
angaben nicht enthalten. 
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I. Eingescho bene Treppen 

Ubliehe Wangenstarken; 

~ 3/12, 4/15, 4/20, 5/12, 5/15, 
I 4/14 em. 

f Trittstarke meist 3 bis 

~.;.' ;;_______ 3 Y2 em; Laufbreite 0,5 bis 
~_~ --~~~~~~~-~-~i7~$? 1,0 m ; SteigungshOhe 0,18 bis 
---___ L..:jl::J~!!J 0,25 m; Auftrittsbreite 0,15 

• I bis 0,25 m. 

Gewundene Treppen werden hier nieht ausgefiihrt. 

Zeitaufwand 

Bear beitungsart Breite in m 
Zeitaufwand fUr einen Tritt 

Z.-Stunden 
in Weichholz in Hartholz 

ungehobelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 7 0,8 0,6 7 0,85 0,7 7 1,0 
0,75 7 1,1 
0,85 7 1,2 

1,0 7 1,25 
0,75 7 0,85 
0,75 7 0,95 

ungeho belt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 7 1,0 0,7 70,95 
von Hand gehobelt .......... .0,57 0,8 0,771,0 
von Hand gehobelt . . . . . . . . . . . 0,8 7 1,0 0,95 7 1,1 
mit der Maschine gehobeltl) . . . 0,5 7 0,8 0,65 7 0,75 
mit der Maschine gehobeltl) .. . 0,8 7 1,0 0,75 7 0,85 

Schnittverlust durchschnittlich 8 7 10%. 
') Der Zeitaufwand fiir die Maschinenbedienung ist in obigen Zeitangaben inbegriffen. 

II. Gestemmte Treppen 
Beispielsweise Abmessungen. Starke der Lichtwange 7 em, Starke der 

Wandwange 5 Y2 em, Breite der Licht- und Wandwangen 28 bis 30 em (bei ge
wundenen Treppen bzw. Wangen vergliehen gemessen), Starke der Tritte 48 mm, 
Starke der StoBbretter 20 mm, Trittvorsprung 4 bis 4 Y2 em, StoBbrettnut bzw. 
Federbreite 10 mm, Tiefe 12 mm. Tritte und StoBbretter werden 2 Y2 em tief 
eingelocht. 

Lange und Breite der Tritt- und StoBbretter richten sieh naeh der jeweiligen 
StoekhOhe, Treppenhauslange und Treppenlaufbreite. 

Zu unterseheiden ist, ob die Treppe unten sichtbar bleibt oder verputzt wird, 
da dieser Umstand fiir den zu ermittelndeIi Zeitaufwand von Bedeutung ist. 

Alle HolzmaBe verstehen sieh fertig ausgehobelt und verputzt; die Holz
starken miissen daher fiir die Verarbeitung starker angenommen werden und betragen 
z. B. bei den obenangegebenen fertigen MaBen; 

Starke der Lichtwangen 76 bis 80 mm, Wandwangen 58 bis 60 mm, Tritte 
50 mm, StoBbretter 22 bis 25 mm. 

Der Austritt (letzter Tritt) wird, 0 bwohl er nur 18 bis' 23 em breit ist, stets 
als ganzer Tritt (Steigung) berechnet. Der Antrittspfosten zahlt zum Gelander, 
dagegen der Austrittspfosten in der Regel zur Treppe. 
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Ais normal gilt eine Treppe, wenn ihr Auftritt 28 bis 30 em und ihre Steigung 
16 bis 18 em besitzt; oder: zwei Steigungen und ein Auftritt sollen zusammen 
0,60 bis 0,62 m geben. Unter oder iiber dieses Normal
maB hinausgehende Treppen erfordern mehr oder 
weniger Zeit- und Materialaufwand. 

1. Gerade Stocktreppe. Wangen 5/30 bzw. 8/30 em; 
Trittstarke 4/32 bis 5/33 em; StoBbretter 20 bi!'! 25 mm 
stark, 18 bis 24 em breit; Laufbreite 0,85 bis 1,10 m; 
einsehlieBlieh Anziehen des An- und Austrittspfostens; 
ohne Bloekantritt; Treppenuntersieht gehobelt. Das 
Hobeln, Abriehten, Nuten und Frasen der Wangen, 
Tritte, StoBbretter und Pfosten erfolgt mittels Masehinen. 

a) Ausfiihrung in Nadelholz (mindestens 12 Tritte): 
4--:-5 Stuck Nagel 80--:-90 mm lang fUr einen Tritt 
2 Kopfschrauben zum Anziehen des An- und Austrittspfostens 
Schnittverlust . ....... .. ..... . ....... 12--:-15% 
Maschinenzeit fUr einen Tritt . . .... . . 7 --:-9 Minuten 

Zeitaufwand bei Handarbeit fiir einen Tritt: 
Gehobelte Untersicht ....... ... .... . .. .. ............... . ... . .. . . 4,5 Z. 
Verputzte Untersicht . . . . . . .... . ... .. .... . .. .. ... . .... . .... .. .... 4,3 " 
Bei mehr als 12 bis zu 30 Tritten, Zeitersparnis .. . ..... . ... 0,1 --:-0,2" 

b) A usfiihrung in Hartholz: 
Schnittverlust .. . ... .. ... .. .... . .. .. . 15--:-18% 
Maschinenzeit fur einen Tritt .. . ... . . 9 --:-10 Minuten 
Zeitaufwand bei Handarbeit fUr einen Tritt 6,2 Z. 

2. Einviertelgewundene Treppe (sonst wie I): 
a) in Nadelholz: 

Schnittverlust . .... ........ . ... . . . .......... 16 --:- 20% 
Maschinenzeit fUr einen Tritt .............. . 10--'--12 Minuten 
Zeitaufwand bei Handarbeit fUr einen Tritt .. 6 --:-7 Z. 

3. Halbgewundene Treppe (sonst wie I): 
a) in Nadelholz : 

Schnittverlust . ........ . .................... 24 --:- 27 % 
Maschinenzeit fUreinen Tritt .. . .... . ....... 12 --:-15 Minuten 
Zeitaufwand bei Handarbeit fUr einen Tritt .. 7 --:-8 % Z. 

4. Podesttreppe mit Kropfstiicken (sonst wie I) : 
a) in Nadelholz: 

Schnittverlust .. : .. . ..... . . . .. . ... . .. . .... . . 16 --:- 22% 
Maschinenzeit fur einen Tritt . . . ...... . . . . .. 10--:-12 Minuten 
Zeitaufwand bei Handarbeit fur einen Tritt .. 6--:-7 Z. 

III. Halbgestemmte Treppen 

b) in Hartholz: 
18--:-22% 
12 --:-15 Minuten 
6,5--:-8 Z. 

b) in Hartholz: 
25 --:- 30% 
15--:-18 Minuten 

.9%--:-10% Z. 

b) in Hartholz : 
18--:-24% 
12 --:-14 Minuten 

7 --:- 8 Z. 

Ausfiihrung gerade und gewunden, hiiufige Verwendung bei Kel1ertreppen. 
Zeitaufwand durehsehnittlieh 30 --:- 35 % geringer als bei ganz gestemmten 

Treppen. 
Sehnittverlust bei geraden Treppen . . . . . . . . . .. 10 --:-12 % 

bei gewundenen Treppen . . . . . .. 15 --:- 18 %. 
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IV. Gelander 
FUr eine uberschlagige Berechnung kann man annehmen, daB auf den Lfm 

Gelander (Neigungslange) ebensoviel Arbeitszeit kommt wie auf einen Tritt der 
betreffenden Treppe, zu welcher das Gelander gebOrt, eine Annahme, die fiir den 
Fall gilt, daB das Gelander nicht eine besonders reiche Profilierung und sonstige 
Ausstattung erhalt. 

G. Griindungsarbeiten 
1. Pfiihle 

Spitz en eines Pfahles vom Durchmesser d in Zentimetern: 
Weiches Holz ........ 0,001 F .... Z.-St. =0,0008 d2 •••• Z. 
Hartes Holz .......... 0,002 F .... Z.-St. =0,0016 d2 •••• " 

Anschuhen eines Pfahles: Weiches Holz .............. 0,010 d .... Z. 
Hartes Holz ................ 0,013 d .... " 

Anlegen eines Ringes an den Pfahl: Weiches Holz ..... 0,008 d .... " 
. Hartes Holz ...... 0,01l d .... " 

Einrammen von Pfiihlen. a) 1 Stuck Zaunpfahl von 8 bis 12 em Durchmesser 
und 1,5 bis 2 m Lange mit dem Schlegel in den Boden eintreiben, bei 50 bis 80 em 
Eindringungstiefe .............. 0,2";- 0,5 Z. 

b) 1 Lfm Pfahl von 15 bis 20 em Durchmesser mit der Handramme in 
gewohnlichen Boden einrammen, einschlieBlich aller Nebenarbeiten, fur das Meter 
eingerammte Lange ........... 2..;- 3 Z. 

c) 1 Lfm Pfahl uber 20 em Durchmesser (mittels Kunstramme) einrammen, 
einschlieBlich Aufstellen und Abtragen des Schlagwerkes sowie des Rammgeriistes, 
Verzinsung und Tilgung der -Anschaffungskosten, Aufsicht und Zimmermanns
beihilfe wahrend des Einrammens usw., fiir das Meter eingerammte Lange: 

bei Triebsand .......................... 0,47 d ... H. 
bei Sand und weichem Boden ........... 0,63 d ... " 
bei Lehm- und Tonboden ............... 0,78 d ... " 
bei Kies- oder steinigem Boden .......... 0,94 d ... " 

Pfahllange < 7 m 
Pfahllange Sohiefe Ein· 

Bodenart rammung, Ab-
Einrammungstiefe weiohung '/.-7-

<2m I >2m 7-7-lOm I > 10m 
'I. vom Lot 

fiir 1m I leicht 0,25 d .. H. 0,44d .. H. 
einge- II mittel 0,38d .. H. 0,66d .. H. +25% +75% + 10-7- 15% rammte 
Lange III fest 0,56d .. H. 1,04d .. H. 

d) 1 Stuck Pfahl fiber Wasser abschneiden: Weiches Holz ..... 0,0016 d2 Z. 
Hartes Holz... . . .. 0,0022 d2 " 

e) 1 Stuck Pfahl unter Wasser abschneiden: 
Weiches Holz ..... bei 75cm Tiefe 0,0032d2 Z.; bei 1,5m TiefeO,0048d2 Z. 
Hartes Holz.. . . . .. " 75" ,,0,0044 d2 " "1,5,, " 0,0066 d2 " 

f) Einen Zapfen am Pfahlkopf anschneiden: Weiches Holz . 0,0012 d2 ••• " 

Hartes Holz .. 0,0017 d2 ••• " 
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g) Ein Zapfenloch in der Rostschwelle ausstemmen Weiches Holz ... 0,3 Z. 
Hartes Holz ... 0,45" 

h) 1 Lfm bearbeitete Rostschwelle auf die Pfahle eines Pfahlrostes aufbringen 
und befestigen ........ 0,4 Z. 

2. Schwellrost 

a) 1 Lfm. Schwellen fur die Herstellung eines Schwellrostes in die Baugrube 
einbringen und die erforderlichen Verkammungen herstellen: Weiches Holz.. 1,2 Z. 

Hartes Holz ., 1,6 " 
b) 1 m2 Bohlenbelag bei einem Schwellrost herstellen 2,0 " 

H. Abtragungsarbeiten 
Bei samtlichen Abtragungsarbeiten ist angenommen, daB die abzutragenden 

Materialien auf etwa 50 m von der Baustelle befordert, daselbst gelagert, entnagelt 
und aufgeschlichtet werden. 

Etwa erforderliche umfangreiche Polzungen und Gerustherstellungen mussen 
besonders verrechnet werden, wahrend die Herstellung einfacher Polzungen und 
Gerustungen in den durchschnittlich angenommenen Zeitaufwand einbezogen 
wurden. 

1. Balken. 1 Lfm Balken, Saulen, Riegel u. dgl. aus ihrer Verbindung nehmen, 
ohne Riicksicht auf die Stockwerkshahe: 

Holz-i~u~:~hnitt IbiS 250 1250-4001400-6001600-9001900-1300 !1300-1800 

~~_Sst~:~e~: I ~:~ 1 ~:~~ I ~:~ I ~:~~ I ~:: I ~::~ 
2. Bretterschalung. 1 m2 Bretterschalung bis 45 mm Starke mit bzw. ohne 

Riegelwand abtragen, die Nagel ausziehen usw., ohne Stockwerksunterschied: 
a) samt Riegelwand ... 0,35 Z.-St. b) ohne Riegelwand .. 0,25 Z.-St. 

0,4 H.-St. 0,3 H.-St. 
3. BundwandgehOlz. 1 m3 Bundwandgeholz abtragen usw.: 
a) e benerdige Ge ba ude. 2,5 Z.-St. b) mehrgeschossige Ge bit ude: 

2,5 H.-St. Zuschlag fur 1 cm3 fUr jedes 
hahere GeschoB ..... 1,0 H.-St. 

4. Dacheindeckung mit Schindeln. 1 m2 Schindeleindeckung abtragen mit 
bzw. ohne gleichzeitige Lattenabtragung, die Nagel ausziehen usw., ohne Stock
werksunterschied: 

Deckungsart 

einfach 1 Yzfach doppelt 
Zuschlag fur 

Lattenabtragung 

0,15 Z.-Stunden 1 0,20 Z.-Stunden 1 0,25 Z.-Stundcn I 0,1 Z.-Stundell 
0,10 H.-Stunden 0,15 H.-Stunden 0,20 H.-Stunden 0,2 H.-Stundcll 

5. Dacheinlattung bei Ziegeldeckungen. 1 m2 Einlattung bei Ziegel- oder Schiefer
deckung abtragen, die Nagel ausziehen usw., ohne Stockwerksunterschied 0,15 Z.-St. 

0,2 H.-St. 
6. Dachgeholz. 1 m3 DachgehOlz abtragen usw., wie Post 3. 
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7. Dachkonstruktionen. 1 m2 Dachstuhl samt Lattung oder Brettereinschalung 
abtragen, alie Schraubenverbindungen losen, die Nagel ausziehen, das Material 
herablassen usw., gemessen in der Grundflache, wobei der Berechnung die Lange 
am First und die Breite von Saum zu Saum zugrunde gelegt wird: 

Lehrdacher (ohne Stuhl) und I 
Dacher geringer Spannweite 

Stehende und liegende 
Dachstiihle 

bei ebenerdigen Gebauden 

1,0 Z.-Stunden I 1,4 Z.-Stunden 
1,2 H.-Stunden 2,0 H.-Stunden 

Stockwerks
zuschlag 

5 v. H. 
5 v. H. 

8. Dachschalung. 1 m2 Dachschalung abtragen, die Nagel ausziehen usw., 
ohne Stockwerksunterschied ....... 0,2 Z.-St. 

0,2 H.-St. 
9. Decken. 1 m2 Tramdecke abtragen, die Nagel ausziehen usw., ohne Stock

werksunterschied. 
Dfibeldecken ......... 0,8 Z.-St. 

1,1 H.-St. 

10. Einlattung, wie Post 4 und 5. 

Balkendecken samt Schalungen 
1,0 Z.-St. 
1,5 H.-St. 

11. FuBbOden. 1 m2 Bretter- oder PfostenfuBboden mit oder ohne Poister
holzern abtragen, die Nagel ausziehen usw., ohne Stockwerksunterschied: 

Bretterfu.Bboden bis 45 mm Pfostenfu.Bboden iiber 45 mm 

mit Polsterholz 

0,35 Z.-Stunden 
0,40 H.-Stunden 

ohne Polsterholz 

0,25 Z.-Stunden 
0,3 H.-Stunden 

mit Polsterholz 

0,50 Z.-Stunden 
0,70 H.- Stunden 

ohne Polsterholz 

0,35 Z.-Stunden 
0,50 H.-Stunden 

12. Lattenziiune. 1 m2 Lattenzaun oder Staketierung abtragen, die Nagel 
ausziehen usw. . ............ 0,1 Z.-St. 

0,15 H.-St. 
13. Pfostenverschalung. I m2 Pfostenverschalung fiber 45 mm Brettstarke 

mit bzw. ohne Riegelwand abtragen, die Nagel ausziehen usw., ohne Stockwerks
unterschied : 

. a) samt Riegelwand ... 0,50 Z.-St. b) ohne Riegelwand .. 0,50 H.-St. 
0,70 H.-St. 0,35 Z.-St. 

14. Schindeleindeckung, siehe Post 4. 
15. Stukkaturschalung. 1m2 StukkaturschalungaufreiBen, die Nagel ausziehen 

usw., ohne Stockwerksunterschied ............ 0,2 Z.-St. 
0,25 H.-St. 

16. Wandschalung, wie Post 2 und 13. 

J. Angaben fiber Entwurf und Ausffihrung von Holzdecken 
Vor- und Nachteile der verschiedenen Deckenarten 

Balken- (Tram-) Decken. 
V ort eil: Die geringen Kosten. 
N a c h te ile: Bei groBter Vorsicht ist nicht immer einwandfreies Holz erhaItlich. 

Die eingemauerten Balkenkopfe konnen trotz aller VorsichtsmaBregeln leicht 
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verfaulen, wahrend Tramkasteln oder Luftraume urn die Balkenkopfe die Mauern 
stark sehwaehen. Sie benotigen eine groBe KonstruktionshOhe, sehwingen am 
starksten und bieten nur geringe Feuersieherheit. 

Einschubdecken. 
Vorteile: Geringere KonstruktionshOhe als bei Balkendeeken (Untersehied 

etwa 15 em) und aueh geringere Kosten. 
Naehteile: Noeh geringere Feuersieherheit als bei den Balkendeeken, weil 

Balken und FuBboden von einander nieht getrennt sind; die Balken sind teilweise 
vom Luftzutritt abgesehlossen und der zerstorenden Einwirkung der Besehiittung 
ausgesetzt. 

Balkendecken zwischen eisemen Triigem. 
V orteile: Die Balkenkopfe sind nieht eingemauert, die Tragerauflager 

sehwaehen und beeinflussen hier die Druekverteilung in der Mauer nieht; die 
Konstruktionshohe ist geringer und die Sehwingungen sind sehwaeher als bei den 
reinen Balkendeeken. 

Naehteile: Geringe Feuersieherheit; KostenerhOhung gegeniiber den reinen 
Balkendeeken. 

Angaben fiir die Ausfiihrung 

Die Deekenbalken werden in Entfernungen von 0,75 bis 1,10 m von Mitte zu 
Mitte verlegt und erhalten ein Mauerauflager von mindestens 15 em. Bei groBer Be
lastung empfiehlt es sieh, die Balkenentfernung nahe der unteren Grenze zu wahlen. 

Aus Grunden der Feuersieherheit soll der FuBboden dureh eine mindestens 
8 em hohe Sehuttsehiehte von der Sturzbodensehalung getrennt sein. 

Die Stukkatursehalung nagelt man in der Regel unmittelbar an die Decken
balken, wodureh Fehltrame erspart bleiben; letztere werden nur dort angewendet, 
wo die Ersehiitterungen des FuBbodens mit Sieherheit von dem unterhalb be
findlichen Plafond abgehalten werden sollen (Tanzboden usw.). 

Fiir die Besehiittung ist nur ganz trockenes, von organischen Stoffen freies 
Material (reiner FluBsand, erdfreier Grubensand, der etwas mit Lehm gemiseht 
sein darf) zu wahlen; ungerosteter Mauersehutt ist ganz auszuschlieBen. 
Woes die ortlichen Verhaltnjsse gestatten, kann die Beschiittung samt der Sturz
bodensehalung durch Gips-, Tektondielen u. dgl. ersetzt werden. 

Werden die Deekenbalken zwischen eisernen Tragern verlegt, so kommen sie 
auf die unteren Tragerflanschen und fliiehtig mit deren Unterflaehe zu liegen; 
die Stukkatursehalung wird unter den Tragern durchgefiihrt. Tragerentfernung 
2 bis 4 m. 

Dachdeckerarbeiten 
Laut Mitteilung der Firma A. R. Bergmann & Co., Bauunternehmung in Wien 

Materialpreise ab Werk bzw. Lager: 
1000 Stiick gewohnliche Dachziegel (Flachziegel), 19 x 46 cm . . . . . . . .. S 140,00 
1000 " Bibersehwanzziegel, 19 x 46 cm .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 120,00 
1000 " Dachpfannen, 24,5 x 40 cm ............................ " 180,00 
1000 Strangfalzziegel (natur), 20 x 40 em ............... " 152,00 
1000" " (impriigniert), 20 x 40 " ............... " 182,00 

Bauratgeber. 9. Auf!. 25 
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100 Stuck Naturschiefer1) (rheinischer, thiiringischer oder mahrisch-

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
1000 
1000 
1000 

schlesischer Dachschiefer), 30 x 30 em ................... .. .. S 
22 x 50 " ...... .. ............... " 
40x40 " ...................... . 
40x20 ................... . ... " 
30 x 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

Stuck Asbestschiefer2) , 30 x 30 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. " 

" 
40 x 40 .................. . ... . 
30 x 33,4 " ...................... . 

" " 
40 x 44,5" ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

" 
40 x 20 " ........ . ............. . 
30 x 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

Firstkappen ......................... . ......... . ..... . 
Sturmklammern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

" 
Schiefernagel, verzinkt, 30 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

35 ........ . ............... . 

" 
" 40" ......................... " 

Eine Ziegeldeckerstunde (Kollektivlohn) .... . ................ . ...... " 
Handlangerstunde 

" 
............................ " 

40,00 
45,00 
50,00 
30,00 
25,00 
26,90 
45,10 
29,10 
50,40 
24,20 
14,30 
45,10 
22,30 

3,50 
3,70 
4,10 
1,70 
1,10 

Von den Gesamtkosten einer Dacheindeckung entfallt auf 
Material rund 70%, auf Arbeitslohne rund 30%. 

A. Ziegeldacher 
Das Ausma13 wird nach der geneigten Flache berechnet. Fiir Dachfenster 

bis zu 0,80 m Breite werden 4 m2 zugeschlagen. GroJ3ere Fensterabdeckungen 
sind nach ihrem wirklichen AusmaJ3 zu berechnen. Fur jeden Lfm Doppelfirst, 
Grat oder Ichse erfolgt ein Zuschlag von 1 m2• Fiir jeden Lfm Halbfirst, Halbgrat 
oder Halbichse, FuJ3- oder Ortsraum ein Zuschlag von 0,50 m2• Wetter- und Feuer
mauerleisten werden nicht separat verrechnet. Wenn Offnungen bis zu 4 m2 nicht 
abgezogen werden, so wird die Einsaumung bei denselben nicht gesondert be
rechnet. Runde Dachflachen werden mit dem Eineinhalbfachen ihres wirklichen 
AusmaJ3es verrechnet. 

Deckung mit Flachziegeln 
Abb. l. Einiache Abb. 2. Doppelte 

') Englischer Schiefer wesentlich teurer. 
2) Vorsttlhende Preise fiir Asbestschiefer verstehen sich fiir lichtgrauen und braunen Eternit, 

Dunkelgrauer ist um 10%, roter Schiefer um 15% teurer. 
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a) Flachziegel, Abb. 1 und 2 (gewohnliche Dachziegel und Biberschwanze) 

Einfache 
Doppelte Deekung Kronen- Firsteund Bedarf je m' (ErdgeseholJ) Deekung 

(SpielJdach)') Lattenentfernung 19 em dach Grate mit 
Hohl-

I 
I I Firste und 

ziegeln 

Einheit 2) I in 'J in Traufen- in in Mortel 
Gegenstand trocken Mortel troeken Mortel de.ckung Mortel je m 

Jem 

Daehziegel 19/46 em. Stiiek 16 
U nterlagspane 

(SplieBe) ........... 
" 

16 
VerI. Portlandmortel 

1: 1: 6 .............. m3 -
Ziegeldeekerar beit ... Stunden 0,30 
Handlangerarbeit ... 

" 
0,30 

" 
fiir 

Stoekwerkszusehlag 
" 

0,05 

16 30 30 5,50 30 2,50-3,00 

16 - - - - -

0,010 - 0,015 0,005 0,025 0,010 
1,00 0,40 1,20 0,30 1,30 0,20 
0,60 0,40 1,00 0,40 1,10 0,30 

0,20 0,10 0,15 0,15 0,20 0,10 
0) Innenverstrich mit Haarmortel: (Tabelle) 

Redarf je 1m2 

(ErdgeseholJ) 
Einfache Doppelte 
trockene Dachdeckung 

Die Iehsen werden am besten 
mit Bleeh abgedeekt, im anderen 
Falle sind die Ziegel ganz in 
Mortel zu legen. 

Kuhhaarmortel ............. m', 
') Diese Deckungsart gelangt nur Ziegeldeckerarbeit ..... Stunden 

sehr selten zur Ausfiihrung. Handlangerarbeit....." 

0,006 I 0,0096 
0,15 0,20 
0,15 0,20 

b) Falzziegel, Abb. 3, Dachpfannen und Hohlziegel, Abb. 4 und 5 (Monche 
und N onnen), letztere nur fUr flache Dachneigung geeignet 

Falzziegel 1) Daehpfannen Hohlziegel ..., .... . ~ " 
Bedarf je m2 (ErdgesehoB) Lattenentf, & 8 

at: = .... ,,10 Lattenentfernung 33 em 31,5 em ..., .... 0 .&.& ~)i;l 
!i~ 

..., .. .. = 
&~ &~ "'0 

'd .... ~ Cl'~ a ., ~ Q) p.,·"x oc~" ~p Pop 1=1 .. ls ~Ol .~ ~ :;:1<D 1=1 t: ~ 
c 

Po"; ...., 
<D "" §~-

Gegenstand Einheit .d.d .d.d <D oil :0 
~o 00 <D :;:1 ~ ~ 

~.~ ,,00 ... ...., ~CB 0 Lattenent-r::..rIl '+-<...., ..., .... 
r::.." 0 fernllng incm ",.d 

'E oc -a.§ 
oil .... .... 1=1 ~~ .,§ H ~ ...., .... 

I "0 30 25 

Falzziegel 20 x 40 em ... Stiick 16 16 16 - - - - - -
Dachpfannen24,5 X 40cm 

" 
- - - - 16 16 - - -

Hohlziegel 18 X 45 cm .. 
" 

- - - - - - 22 22 -
Plattenziegel 30 X 30 cm 

" 
- - - - - - II - -

Firstziegel. ............. 
" 

- - - 3 - - - - 2,5-3 
Dachpappe ............. m2 1,05 1,10 - - - - - - -
Nagel 2 ) ................ Stiick 32 32 32 6 - - - - -
Portlandzementmortel .. mS - - - - - 0,020 0,095 0,025 0,015 
Ziegeldeekerarbeit ...... Stunden 0,25 0,30 0,20 0,10 0,30 1,10 1,80 1,20 0,20 
Handlangerarbeit ...... 

" 
0,25 0,30 0,20 0,20 0,30 0,75 1,80 1,20 0,30 

" 
fiir 

Stoekwerkszusehlag ... 
" 

0,08 0,08 0,05 0,05 0,10 0,35 0,35 0,40 0,10 

Daehrander, Rauehfange, Ichsen u. dgl. sind mit Bleeh einzufassen. Fiir die Be
liehtung des Daehraumes konnen passend geformte Glasfalzziegel verwendet werden. 

') 1m Falle die Falzziegel nm an 
den beiden Langseiten im Falz liegen, 
heilJen sie Strangfalzziegel; liegen 
sie auf allen vier Seiten im Falz, dann 
Rautenziegel. 

') Falzziegel werden an der Lattung 
hitufig mit Draht befestigt . 

• ) Nur dann Innenverstrich, wenn 
hOhere Solidititt gefordert wird. 

') Innenverstrich mit Haarmortel: (Tabelle) 

Beda.rf je m' I Falzziegel, I Dachpfannen, 
(ErdgeseholJ) freie Lattung trocken 

Kuhbaarmortel ............. mal 0,003 I 0,006 
Ziegeldeckerarbeit .... Stunden 0,10 0,15 
Handlangerarbeit. . . . ." 0,05 0,10 

25· 
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c) Wellplatten, aus Asbestzementsehiefer (Eternit), verlegbar auf Holz- oder 
Stahlpfetten. 

Plattenstarke 6 mm, Plattenbreite 960 mm, Wellenlange 178 mm, (51/ 2 Wellen je 
Platte) Wellenhohe 51 mm, Gewieht 13,6 kg je 1 m2 • 

Lange , Gewieht I ~.utzbare Lange I ~utzbare Breite 
(Ubergriff 14 em) (Ubergriff YzWelIe) Preis je 1 m2 fertige 

einer Platte Deekung einsehlieJ3-

16 kg 
lieh Kleinmaterial und 

1,20m 1,06m 0,89m Arbeit etwa .'-] 10,00 
1,80 " 24 " 1,66 " 0,89 " bis 8 12,50 
2,40 " 32 " 2,26 " 0,89 " 

- " ~ ~. - j 
.. \-., l- - - ~ _ __ 

\1.1>. 3. FnlzzicgcldecJ..-ung .\.bb . .5 . llohlzlrgcl nul Lnttcn 

B. Schieferdacher 
Das AusmaB wird naeh der geneigten Flaehe bereehnet. Fur Daehfenster 

bis zu 0,80 m Breite werden 4 m2 zugeschlagen. Gri::iBere Fensterabdeekungen 
sind nach ihrem wirklichen AusmaB zu bereehnen. Fiir jeden Lfm Doppel£irst, 
Grat oder Iehse wird I m2, fur jeden Lfm Halbfirst, Halbgrat, Halbichse, FuB
oder Ortsaum 0,50 m2 zum AusmaB zugesehlagen. \Venn First- und Gratbleehe 
zur Verwendung kommen, so sind diese ohne separate Verreehnung beizustellen 
und zu befestigen. (First- und Gratbleehe siehe Spenglerarbeit.) \Venn Offnungen 
bis zu 4 m2 nieht abgezogen werden, so wird die Einsaumung bei denselben nieht 
gesondert bereehnet_ Runde Flaehen werden mit dem Eineinhalbfaehen ihres 
wirkliehen AusmaBes verreehnet. Daehrander, Maueransehlusse, Iehsen usw. 
werden mit Bleeh abgedeekt. 

a) Naturschiefer 

von mahriseh-sehlesicher, rheiniseher, thiiringiseher, franzi::isiseher oder engliseher 
Herkunft, auf Lattung oder Sehalung. Abb. 6 und 7. 

Abb. 6. Deckung mit Quadratsteinen Abb. 7. Doppelte Eindeckung 
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Einfache Deckung (7 cm ijbergriff) Innenverstrich mit 
Haarmortel 

Bedarf je m 2 (ErdgeschoB) Bedarf je m 2 

Schi.efergroBe 
Schiefer I Nagel 

I 
Schiefer- I Hand- Kuhhaar- I SChiefer-/ Hand-In cm decker- langer- mortel decker- langer-

Stiick Stiick stunden stunden m' stunden stunden 

47 X 47 6,3 19 0,35 0,70 0,0050 0,09 0,09 
44 X 44 7,4 23 0,36 0,72 0,0055 0,10 . 0,10 
40 X 40 9,3 28 0,37 0,74 0,0060 0,10 0,10 
39 X 39 9,8 30 0,38 0,76 0,0063 0,10 0,10 
37 X 37 11,2 23 0,40 0,80 0,0070 0,12 0,12 
36 X 36 11,9 24 0,41 0,82 0,0072 0,12 0,12 
34 X 34 13,8 28 0,42 0,84 0,0075 0,12 0,12 
32 X 32 16,0 32 0,43 0,86 0,0082 0,13 0,13 
30 X 30 19,0 38 0,45 0,90 0,0091 0,14 0,14 
29 X 29 20,7 42 0,47 0,94 0,0096 0,14 0,14 

26% X 26% 26,3 53 0,50 1,00 0,0112 0,15 0,15 
26 X 26 27,7 56 0,52 1,04 0,0115 0,15 0,15 
25 X 25 31,0 62 0,54 1,08 0,0124 0,15 0,15 
24 X 24 34,7 70 0,56 1,12 0,0133 0,16 0,16 
21 X 21 51,0 102 0,65 1,30 0,0171 0,17 0,17 
61 X 36 6,4 20 0,35 0,70 0,0050 0,09 0,09 
61 X 30 8,1 25 0,36 0,72 0,0059 0,10 0,10 
56 X 30 9,0 27 0,37 0,74 0,0062 0,10 0,10 
56 X 28 9,8 30 0,38 0,76 0,0066 0,10 0,10 
51 X 25 12,7 25 0,41 0,82 0,0073 0,12 0,12 
46 X 25 14,3 29 0,42 0,84 0,0082 0,13 0,13 
46 X 23 16,0 32 0,43 0,86 0,0089 0,14 0,14 
41 X 25 16,4 33 0,43 0,86 0,0089 0,14 0,14 
41 X 23 18,4 37 0,45 0,90 0,0095 0,14 0,14 
42 X 21 20,4 41 0,47 0,94 0,0103 0,15 0,15 
41 X 20 22,7 46 0,48 0,96 0,0110 0,15 0,15 
36 X 30 15,0 30 0,42 0,84 0,0080 0,13 0,13 
36 X 25 19,2 39 0,45 0,90 0,0094 0,14 0,14 
36 X 20 26,6 54 0,50 1,00 0,0120 0,15 0,15 
36 X 18 31,4 63 0,54 1,08 0,0137 0,16 0,16 
33 X 25 21,4 43 0,47 0,94 0,010 0,15 0,15 
33 X 18 35,0 70 0,56 1,12 0,0143 0,16 0,16 
30 X 20 33,7 68 0,55 1,10 0,0135 0,16 0,16 
30 X 15 54,5 109 0,65 1,30 0,0196 0,18 0,18 

Doppelte Deckung (7 dn Ubergriff) Innenverstrich mit 
Haarmortel 

SchiefergroBe 
Bedarf je m 2 (ErdgeschoB) Bedarf je m 2 

Schiefer / Nagel 

/ 

Schiefer- / Hand- Kuhhaar- I Schiefer- I Hand-in cm decker- langer- mortel decker- langer-
Stuck Stuck stunden stunden m' stunden stunden 

61 X 36 10,4 32 0,40 0,80 0,0054 0,10 0,10 
61 X 30 12,4 38 0,41 0,82 0,0060 0,10 0,10 
56 X 30 13,7 41 0,42 0,84 0,0064 0,11 0,11 
56 X 28 14,6 44 0,43 0,86 0,0065 0,11 0,11 
51 X 25 18,2 37 0,45 0,90 0,0074 0,12 0,12 
46 X 25 20,6 42 0,47 0,94 0,0080 0,13 0,13 
46 X 23 22,4 45 0,48 0,96 0,0083 0,13 0,13 
41 X 25 23,6 48 0,50 1,00 0,0086 0,13 0,13 
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Doppelte Deckung (7 cm Ubergriff) Innenverstrich mit 
Haarmortel 

Bedarf je rna (ErdgeschoB) Bedarf je rna 
SchiefergroBe 

Schiefer I Nagel I SCh;efer-1 Hand- KUhha~r-1 Schiefer-

I 

Hand-in cm 

I I 
decker- langer- mortel deoker- langer-

Stuck Stuck stunden stunden m' stunden stunden 

41 X 23 25,8 52 
I 

0,51 1,02 0,0090 0,14 0,14 
42 x 21 27,4 55 0,52 1,04 0,0092 0,14 0,14 
41 x 20 29,6 60 0,53 1,06 0,0096 0,14 0,14 
36 x 30 23,0 46 0,50 1,00 0,0088 0,13 

I 
0,13 

36 x 25 27,6 56 0,52 1,04 0,0095 0,14 0,14 
36 x 20 34,6 70 0,56 1,12 0,0105 0,15 0,15 
36 x 18 38,4 77 0,58 1,16 o,ono 0,15 0,15 
33 x 25 30,8 62 0,54 1,08 o,ono 0,15 0,15 
33 x 18 42,8 86 0,60 1,20 0,0120 0,15 0,15 
30 x 20 43,4 87 0,60 1,20 0,0120 0,15 0,15 
30 X 15 58,0 116 0,70 1,40 0,0140 0,16 0,16 
47 X 47 10,7 22 0,40 0,80 0,0055 0,10 0,10 
44 x 44 12,3 25 0,41 0,82 0,0060 0,11) 0,10 
40 x 40 15,10 31 0,43 0,86 0,0066 0,11 0,11 
39 X 39 15,6 32 0,43 0,86 0,0067 o,n 0,11 
37 x 37 18,10 37 0,45 0,90 0,0075 0,12 0,12 
36 X 36 19,20 39 0,46 0,92 0,0078 0,13 0,13 
34 x 34 21,80 44 0,48 0,96 0,0082 0,13 0,13 
32 x 32 25,0 

I 

50 0,51 1,02 0,0088 0,14 0,14 
30 x 30 29,0 58 0,53 1,06 0,0095 0,14 0,14 
29 x 29 31,4 63 0,55 

I 
1,10 0,0100 0,15 0,15 

Fiir Stockwerkszuschlag 0,05 Handlangerstunden. Fiir spezielle Zwecke kommen 
auch noch verschiedenartig geformte Schablonen zur Verwendung. Bei Eindeckung 
auf Schalung ist eine Dachpappeunterlage anzuordnen, eventuell auch eine Schindel
eindeckung. 

Steinplattendacher (Porphyr) erfordern infolge ihres groBen Eigengewichtes 
eine sehr starke Holzkonstruktion und bedingen hohe Transportkosten. Ihre An
wendung ist daher fast nur auf die Nahe der Erzeugungsstatten (Steinbriiche) 
beschrankt. 

Zementplattendacher aus verschieden geformten Platten und Pfannen, zumeist 
auf Latten gedeckt, sind im Verhaltnis zu den in obigen Tabellen enthaltenen 
Schiefern und Pfannen zu berechnen. 

b) Kunstschiefer (Asbestzement) 

Die ONORM B 3421 setzt fest: 
Begriff: Asbestzementschiefer besteht aus Asbestfaser und Portlandzement 

nach ONORM B 3311, allenfalls unter Zusatz von den Zement nicht schadigenden 
Farbstoffen. 

Herstellung: Der Asbest wird maschinell aufbereitet, mit Zement gemengt, 
und das Gemenge, ahnlich wie bei der Pappenerzeugung, auf Hollandern und 
Pappemaschinen unter Wasserzusatz verarbeitet. Die so erzeugten Platten werden 
noch im weichen Zustande zugeschnitten und mit etwa 400 kg/cm2 gepreBt. 



Einfache Deckung auf Lattung oder Schalung 

Farbe: WeiBgrau (Naturfarbe), blaugrau, rot und braun. 

Form: Quadratisch, rechteckig, rhombisch. 
Dicke: 3,9 mm, zulassige Abweichung±6%. 
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Biegefestigkeit: 300 kg/cm2 bei Erprobung eines diagonal aus der Platte 
herausgeschnittenen Streifens. 

Wasseraufnahme: Bei 90 bis 100° C getrockneten Platten nach siebentagiger 
Wasserlagerung nicht mehr als 15% des Trockengewichtes. 

Wasserdurchlassigkeit: Eine 250 mm hohe Wassersaule von 35 mm 
Durchmesser darf nach 36stundiger Einwirkung keine Tropfenbildung auf der 
Unterseite der Platte zeigen. 

Frostbestandigkeit: DurchFrosteinfluB sollen weder Risse noch Ab
splitterungen an den Platten entstehen. 

Feuer bestandigkei t: Der Begriffsbestimmung entsprechend, darf Asbest
zementschiefer nur unverbrennbare Bestandteile enthalten. 

Gewich t: 1900 bis 2200 kg/m3 • 

Handelsgebrauche: Der Versand erfolgt in offenen Bahnwagen, unverpackt, 
geschlichtet. 

Einfache Deckung auf Lattung oder Schalung 

~~ 
.~'~ 

I 
bIl Beda.rf je m" (Erdgeseholl) 

.I'l 
:<l'~ 2e ~ ~~ 

. 
~@ 

,,;0 ';l ~I'l . ~ 
.~rn .... '" "';0 Art der DeokuIlg ~$ :a ~ al ",,loI :;:l'~ Anmerkung ,,0 ",0 ,Q .... ' c . '" rn .... (1)~ ~ ,.;J'l;l " Z ~S .<:I", ~-;: 

" rn ri3"" <S 

em kg em Stiick Stunden 

7 15,5 18,9 38 18,9 Gebrl!.ueh-
8 14,8 20,7 42 20,7 0,18 0,36 

liehste Art der 
30/30 75 DeJkung. Franzosische Schablonen 9 14,1 22,7 46 22,7 'Oberhllngende 

mit iiberhii.ngenden 10 13,4 25,0 50 25.0 Spitzen = 1 em 

Spitzen --- - - -- --
7 22,6 9,2 19 9,2 

Abb. 8 8 22 9,8 20 9,8 40/40 135 9 21,2 10,4 21 10,4 0,16 0,32 
10 20,5 II,1 23 II,1 sturm-
- -- - ------ klammern in 

7 16,2 18,9 38 18,9 der Mitte 
unten 

30/30 75 8 15,5 20,7 42 20,7 0,18 0,36 9 14,8 22,7 46 22,7 
Franzosische Schablonen 10 14,1 25.0 50 25,0 

ohne iiberhii.ngende - -----
Spitzen 7 23,3 9,2 19 9,2 

40/40 135 8 22,6 9,8 20 9,8 0,16 0,32 9 22 10,4 21 10,4 
10 21,2 11,1 23 II,l 

--
7 23 18,9 38 18,9 Diese 

30/30 78 8 22 20,7 42 20,7 0,18 0,36 Deckungsa.rt 
9 21 22,7 46 22,7 wird seltener 

Deutsche Deckung 10 20 25,0 50 25,0 angewendet 
mit Qudratschablonen - ---- - ----

Abb.9 7 33 9,2 19 9,2 
8 32 9,8 20 9,8 sturm-

40/40 140 0,16 0,32 klammern 
9 31 10,4 21 10,4 seltlieh unten 

10 30 11,1 23 11,1 
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Art der Deekung 

em 

7 23 17,0 34 17,0 

30/33,4 88 ~ ~i ~~:~!i ~~:~ 0,18 0,36 
10 20 22,5 45 22,5 
7 33 8,3 17 ---s:s ----

40/44 5 155 8 32 8,8 18 8,8 0 16 0 32 
, 9 31 9,4 19 9,4' , 

Deutsche Deckung 
mit Rhom busschablonen 1----1--

Abb. 10 

10 30 10,0 20 10,0 
- 7 12,8 17,135 17,1 ----

30/334 84 8 12,2 18,7 38 18,7 018 036 
, 9 1l,6 20,5 41 20,5' , 

Franzosische Deckung 10 II,1 22,6 45 22,6 
mit Rhombusschablonen 1----

Abb. II - 7 18,7 8,317---s:s----
40/44,5 152 98 18,1 8,8 18 8,8 0 16 032 

Deckung mit spitz
winkeligen Schablonen 

Abb. 12 

17,5 9,4 19 9,4' , 
10 17 10,0 20 10,0 

-7 19,6 17,2 35 17,2 ----

/ 84 8 18,6 18,8 38 18 8 2 
3033,4 9 17,7 20,6 42 20:6 0, 0 0,40 

10 16,8 22,8 46 22,8 
7 28,6 ---s:s 17 ---S:Si----

40/44,5 152 ~ ~~:~ ~:: ~~ ~:~ I 0,18 0,36 
10 25,7 10,0 20 10,0 

Bedarf fUr Innenverstrich = Yz jenes der Naturschiefereindeckung. 

Anmerkung 



Doppelte Deckung auf Lattung oder Schalung 

.\bu. 13. Doppelte Deckuug mit 
Quadmlsleiuen 

Doppelte Deckung auf Lattung oder Schalung 

Q)~ ..... bD Bedarf je m2 
.:.~ .~<) ..... ... .... ,;; .... d ;::! . Q)cO ... ... 
~S ,..<:I .... bD Q);:I Q) - sa ~~~ <)00. ... ....... ..... Q) 

Art der Deckung ,..<:I'" .... Q) ~~ Q) bD '$~ Q) 
~o :§ ,cO cOQ) .... <),.Q <) 0 ,.Q 

H~ ~S 00. ..... Q)O :~ Z ,..<:I Q) ... 

0"" Q) 00. as "0 cO 

--
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... 
,Q) 

ro .... ........ 
-Q) .... ,.Q 
P:: ... 

cO 

cm kg cm Stiick Stunden 

5 12,5 26,7 54 -

30/30 78 6 12 27,8 56 27,8 0,20 0,40 7 II,5 ·29,0 58 29,0 
Mit Quadratschiefer 8 II 30,3 61 30,3 

Abb. 13 
------l7,5 ----r4,3 29 ----r4,3 ----

5 

40/40 140 6 17 14,7 30 14,0 0,18 0,36 7 16,5 15,2 31 15,2 
8 16 15,6 32 15,6 

---5- l2,5 107 ----
53,3 -

15/30 39 6 12 55,6 112 -
0,35 0,70 7 11,5 58,0 II6 -

Mit Rechteckschiefer 8 11 60,6 121 -
Abb. 14 

----
5 l7,5 28,6 58 28,6 

----

20/40 70 6 17 29,4 59 29,4 0,20 0,40 7 16,5 30,3 61 30,3 
8 16 31,3 63 31,3 

Stockwerkszuschlag fiir einfache und doppelte Deckung betragt 0,05 
Hilfsarbeiterstunden. Bei Eindeckung auf Schalung ist eine Dachpappeunterlage 
anzuordnen. Bedarf fiir Innenverstrich = Y2 jenes der Naturschiefereindeckung. 
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c. Dachdeckungen mit Pappe 
.Abschnitte C bis E laut Mitteilung der Teerag .A. G., Bauabteilung .Asdag, Wien 

l. Einfache Deckung auf Holzschalung mit normaler Neigung (rund 20°), samt 
einmaligem, heiJ3en Dachlackanstrich, mit echter Haderndachpappe. 

Nr. 

100 
90 
80 

Preis in Schilling je rnB I 
schlicht, ohne Leisten lirnLeistensystem, liberkappt 

1,80 2,30 
2,00 2,50 
2,20 2,70 

Bei Neigungen liber 25° .Aufschlag 5% 

.Anrnerkung 

Die Numrner einer Dach
pappe gibt die.Anzahl der 
rnB an, die 50 kg Hadern
Rohpappe entsprechen 

2. Doppeldeckung mit zwei Lagen echter Haderndachpappe auf Holzschalung 
mit normaler Neigung (rund 20°), die erste Lage auf die Schalung genagelt, die 
zweite mit der ersten durch eine Schicht heiBer Klebemasse verbunden, die obere 
Lage mit einem heiBen Dachlackanstrich versehen. 

Dachpappelagen Nr. I Preis in Schilling je rnB 

schlicht ohne Leisten I auf Leisten liberkappt untere I obere 

I 1 120 3,30 3,80 
1 - 120 3,50 4,00 - 1 100 
I - 120 

3.70 4,20 - 1 90 
1 - 120 3,80 4,30 - 1 80 

1 1 100 3,60 4,10 
1 - 100 3,80 4,20 - 1 90 
1 - 100 4,00 4,50 - 1 80 

Bei Neigungen liber 25° .Aufschlag 5%. 

3. Einfache Deckung mit teerfreier Spezialpappe (mehrere Jahre keines Kon
servierungsanstriches bediirfend) mit verschiedenen Namensbezeichnungen: "Ru
beroid", "Bitumit" usw., auf Holzschalung mit normaler Dachneigung (rund 20°): 

a) schlicht, mit schragen, verklebten Nahten, je nach Starke 
der Spezialpappe je m2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• S 2,30 bis 2,60 

b) im Leistensystem, die Leisten mit Spezialpappestreifen 
liberkappt, je nach Starke der Spezialpappe je m2 ••••••••••• ,,2,80 " 3,20 

5% Aufschlag fiir Eindeckungen iiber 25° Neigung. 
4. Kombinierte Doppeldeckung auf Holzschalung bei normaler Dachneigung 

(rund 200) mit einer Lage Dachpappe Nr. 120 und einer daraufgeklebten Lage 
teerfreier Spezialpappe, je nach Starke der letzteren: 

a) schlicht, mit verklebten Nahten, je m2 ••••••••••••••• S 3,80 bis 5,00 
b) im Leistensystem, die Leisten mit Spezialpappestreifen 

iiberkappt, je nach Starke der Spezialpappe je m2 ••••••••••• ,,4,30 " 5,30 
c) mit einer unteren Lage Nr. 100, schlicht gedeckt, je m2 • ,,3,90 " 5,10 
d) mit einer unteren Lage Nr. 100, auf Leisten, je m2 • • •• ,,4,40 " 5,40 
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5% Aufschlag fUr Eindeckungen iiber 25° Neigung. 
Bei allen Doppeldeckungen auf Beton, geklebt, bei einem 

Gefalle von maximal 8 bis 10 cm je m, Aufschlag je m2 ••• S 1,50 
5. Dublierung von bestehenden alten Dachern mit einer Lage neuer Dachpappe 

bei normaler Dachneigung (20°). 

Ausfiihrung I Eine Lage I Preis in Schilling je m21 
Dachpappe I 

Nr. geklebt nur genagelt 
Anmerkung 

Auf alte Leisten- Wenn die alten Leisten 

deckung der alten 120 2,80 2,20 ausgeschnitten und durch 
100 3,00 2,40 aufgeklebte Streifen von Leisten, jedoch 90 3,20 2,60 20 bis 25 cm Breite ersetzt Erneuerung der 80 3,40 2,80 werden, Aufschlag von Kappstreifen S 0,60 bis 0,80 je mZ 

Auf alte Schlicht- 120 2,40 1,80 
deckung wieder 100 2,60 2,00 
schlicht, ohne 90 2,80 2,20 

Leisten 80 3,00 2,40 

Bei Verwendung von teerfreier Spezialpappe statt Schwarz
pappe erhOhen sich die Preise fUr samtliche Dublierungen je nach 
der Starke der verwendeten Spezialpappe je m2 um .......... S 0,50 bis 1,00 

6. Reparaturen schadhafter Dachpappe- und Spezialpappedacher in Regie: 
1 m2 Dachpappe Nr. 80 S 9,50 1 kg Spezialdachpappenstifte 
1 " ,,90 " 8,50 mit besonders groBen Kopfen S 1,80 
1 " " " 100 ,,7,80 I kg Leistennagel ........... ,,0,90 
1 " " 120 ,,6,80 1" kalt verwendbare Spezial-
1 " teerfreie Spezialpappe, je " klebemasse ............... " 1,10 

nach der Starke .. S 1,20 bis 1,50 1 kg Xerotonkitt (auch fUr Iso-
1 kg Klebemasse ............ ,,0,17 lierzwecke verwendbar) .... ,,2,10 
1 m Dreikantleisten ......... ,,0,18 1 kg Antimador (auch £lir Iso-
1" Kappstreifen aus 1 + 10% lierzwecke verwendbar) .... " 1,00 

Schwarzpappe ............ , ~!c~~e 1 kg Xerotonanstrichmasse ... ,,2,10 
1 m ~appstr~ifen aus teer- I pappe- 1 " Xerotonlack, kalt verwend-

freler Spezlalpappe........ preise bar ...................... " 1,70 
1 kg Dachpappenstifte. . . . . . .. S 1,10 

7. Wandverkleidungen mit Dachpappe und teerfreier Spezialpappe auf Holz
schalung, ohne Lieferung und Anbringung von Fugendeckleisten, ohne Anstrich, 
mit einer Lage Dachpappe. 

Dachpappe Nr. 

120 
100 
90 
80 

Teerfreie Dachpappe 
je nach Starke 

Preis in Schilling je m2 

1 m breite, vertikale 150 cm breite, horizon-
Bahnen tale Bahnen 

2,00 
2,30 
2,60 
2,80 

20% Zuschlag auf ge
wohnliche Teerpappe

A usfiihrung . 

2,30 
2,60 
2,90 
3,10 



396 Dachdeckerarbeiten 

8. Konservierungsanstriche von Dachpappe- und Spezialpappedachern. 
Die Preise schwanken je nach Beschaffenheit der alten Dachpappedeckung: 
a) Mit heiBem Teerlaek, je m2 •••••••••••••••••••••••••• S 0,26 bis 0,34 
b) " Xeroton A (langere Haltbarkeit gewahrleistet), je m2 ,,0,90 " 1,20 
c) " einem Gemisch von 50 % Teerdaehlaek und 50 % Holz-

zementmasse, je m2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,0,30 " 0,45 
Bei Daehern mit iiber 25% Neigung erfolgt ein Preisaufsehlag von 5%. 

D. Holzzementbedachungen 
1. Bestehend aus einer Lage Unterlagsdaehpappe, drei Lagen Holzzement

papier, vier Sehiehten heiBer Holzzementmasse, 3 em lehmigem Sand, 5 em walnuB
groBem Rundsehotter (Daehneigung 6 bis 10 em je 1 m): 

a) auf Holzsehalung, je m2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S 6,40 
b) " vorgerichteter Betondeeke, je m2 ••••••••••••••••••••••••• ,,7,00 
Falls das Besehiittungsmaterial bauseits beigestellt wird, Preisabsehlag 

je m2 von ........................................................ " 1,00 
Bei Holzzementbedaehungen auf Beton kommen statt vier Sehiehten fiinf 

Sehiehten Holzzementmasse zur Verwendung. 
Die Preise gel ten fiir Parterreobjekte; Zusehlag je Stoekwerksmehr-

hOhe, auf Holzschalung, je m2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S 0,15 
und auf Beton, je m2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ,,0,15 
2. Holzzementdach- Rekonstruktion. Beiseiteraumen der Besehiittung, Reinigen 

der Daehhaut, Aufkleben einer Lage Daehpappe samt sattem Deckstrieh, Wieder
auftragen und Planieren des vorher durehgeworfenen Besehiittungsmaterials 
(eventuell notige Ergiinzung desselben ist separat je nach der erforderlichen Menge 
zu vergiiten) je m2 S 4,00 bis 5,50, je nach GroBe. 

E. Pre:f3kiesbedachungen auf Schalung 
bestehend aus zwei bis drei Lagen Dachpappe, durch heiBe Klebeschichten mit
einander verbunden, die oberste Lage mit einem satten Asphaltanstrieh versehen, 
in welchen PreBkies eingebettet wird. (Daehneigung wie bei Holzzementdaehern.) 

Die Preise fiir PreBkiesdiicher auf Beton erhohensich, bedingt durch die 
Aufklebung der ersten Dachpappelage auf die Betondecke, um je S 1,00 je m2• 

Die Preise fiir PreBkiesdiicher gelten fiir Parterreobjekte. Stoekwerksaufsehlag je m2 

und Stoekwerk auf Schalung S 0,10, auf Beton S 0,20. Bei bauseitiger Beistellung 
des PreBkieses kommt einPreisabschlag von S 0,50 je m2 in Betracht. 
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F. Materiallieferungen fUr besondere Dachdeckungen uDd Isolierungen 
Laut Mitteilung der Teerag A. G., deren Bauabteilung "Asdag", und Boxer und 

Schwarz in Wien 

1. I Rolle it 10 m2 Dachpappe, grob- und feinbesandet: 
Nr. 80 90 100 120 150 200 250 300 
Preis S 9,00 8,00 7,30 6,50 5,30 4,23 3,65 3,25 

2. I Rolle it 10 m2 Dachpappe, grobbesandet, mehr 5%. 
::I. I ., it 10" teerfreie Dachpappe "Bitumit" A .............. S 
4. I " it 10 "" " "B .............. " 
5. I it 20" Ruberoid-Pappe I II III 

6. I 
7. I 
8. I 
9. 1 

" it 20 " 

" it 20 " 
it 20 

" 
" 

it 5 " 

mit 

S 1,00 1,20 1,30 
Ruberoid-Pappe, olivgriin, FuBbodenbelag 

" "rot, " 
S 

" Ruberoid-Isoliermaterial ....................... " 
Isolierplatten 

Kies I Sagespane Kork 

5 mm 1 7 mm 100er 1 80er 100er 80er 

je m2 ••••• S I 1,40 I 1,65 I 1,05 I 1,25 1,85 2,00 

9,50 
8,00 

3,60 
3,40 
2,25 

10. Falzbautafeln Anker "Unecht" Spezial, je m2 ••••••••••••••••••• S 3,70 
II. " " "Extra, je m2...................." 4,70 
12. Giant, Isolierpapier in Rollen it 93 m2 • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .." 0,85 
13. 100 kg Dachlack (destillierter, wasserfreier Steinkohlenteer) . . . . . .. " 22,00 
14. 100 " Maueranstrichmasse, heW streichbar ..................... " 50,00 
15. 100 " Eisenlack, Ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 65,00 
16. 100 " Ruberoid-Anstrichmasse, streichbar ...................... " 58,00 
17. 100 " Ruberoid-Klebemasse " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 61,00 
18. 100 " Antimador, wasserdichter Anstrich ...................... " 100,00 
19. 1" Xeroton "G", Grundierung ............................. " 0,80 
20. 1" " "A", Faseranstrich............................." 1,60 
21. 1" " "K", Faserkitt ................................" 1,60 
22. 1" Kunstasphalt-Mastix .................................... " 1,90 
23. I" Paratect, Kitt- und Isoliermasse........................" 2,50 
24. I " heiBe Spezialmasse ..........................." 1,60 
25. 1 " farbig rot, griin und grau ...................." 5,60 

Spenglerarbeiten 
Bearbeitet von der Firma A. R. Bergmann & Co., Bauunternehmung, Wien 

Materialpreise (im Kleinhandel) 

Lotzinn, je kg ........... S 5,50 Mauerhaken, 70 mm lang, je 
Salzsaure, " " ........... " 1,00 100 Stiick ................ S 3,20 
Holzkohle, " " ........... ,,0,22 Schmiedeeiserne Nagel, 40 mm 

lang, 100 Stiick .. . . . . . . . .. " 1,60 
Nieten, GroBe 0 1 2 3 
Preis je 100 Stiick S 0,44 0,57 0,76 0,95 
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Rinnenhaken fiir: 
a) Hangerinnen, 33 em, je Stiick ................... S 1,20 0,80 
b) 

" 
40 

" " " 
................... 

" 
1,50 1,00 

c) 
" 

50 
" " " 

................... 
" 

1,80 
~ 

1,20 ~ 
d) Saumrinnen, 50 ................... 0,57 .S 0,50 ..... 

" " t'l 

e) 65 0,75 t'l 0,85 
;., 

" " " 
................... 

" 
;., al 
al > .::: Rohrschellen, je Stuck ................................. 1,20 > 1,30 ::;j 

Rohrhaken, 
" " 

................................. 
" 

0,70 0,80 
Nagel, je kg •••••••••••••••••••••••••••••• 0· •••••••••••• 

" 
2,50 0,80 

Eine Gehilfenstunde S 1,70, eine Handlangerstunde S 1,10. 

Das Verhaltnis zwischen Material und Lohn schwankt, je nach den Blech
nummern, zwischen 75: 25 bis 90: 10. 

Zinkbleche.. Gebrauchliche Formate: 0,65 x 2,00, 0,80 x 2,00, 1,00 x 2,00, 
1,00 x 2,50 m. 

al 
-+" <!) -+" 
,.<:I .. Grundpreis ab ~oo. 

,.<:I .. Grundpreis ab he ~ .~ ~ 
.!of 

.~ ~ Lager je 100 kg Olll ;., Lager je 100 kg 
Nr. :0:1 CD~CD Nr. 

:0:1 ..... " -+" S 180,00 -+" S 180,00 ill""~ rn c3 .... JIl ~ rn c3 .... 
-- -- -- --

mm kg Aufschlage S S mm kg Aufschlage S S 

1 0,10 0,70 I 90,00 1,89 14 0,82 5,74 aufschlagfrei 10,33 
2 0,143 1,00 45,00 2,25 15 0,95 6,65 

" 
1l,97 

3 0,186 1,30 30,00 2,73 16 1,08 7,56 
" 

13,60 
4 0,228 1,60 20,00 3,20 17 1,21 8,47 

" 
15,24 

5 0,25 1,75 15,00 3,41 18 1,34 9,38 
" 

16,88 
6 0,30 2,10 10,00 3,99 19 1,47 10,29 

" 
18,52 

7 0,35 2,45 8,00 4,60 20 1,60 1l,20 
" 

20,16 
8 0,40 2,80 4,00 5,15 21 1,78 12,46 

" 
22,42 

9 0,45 3,15 2,00 5,73 22 1,96 13,72 
" 

24,69 
10 0,50 3,50 1,50 6,35 23 2,14 14,98 ., 26,96 
11 0,58 4,06 0,50 7,32 24 2.32 16,24 

" 
29,23 

12 0,66 4,62 aufschlagfrei 8,31 25 2,50 17,50 " 
32,80 

13 0,74 5,18 " 
9,32 26 2,68 18,76 

" 
33,76 

FUr Bauspenglerarbeiten werden hauptsachlich die Nummern 11 bis 15 ver
wendet. Die Nummern 14 und 15 sind vorwiegend Rinnenbleche. 

Verzinkte Eisenbleche. 

Gewicht Grundpreis ab Bezugspreis Breite Lange Starke Lager je 100 kg je m2 
S 67,00 je m2 

mm kg Aufschliige % S 

1000 I 2000 0,44 3,52 70 4,00 
1000 2000 0,45---(),49 3,60-3,92 65 3,98--4,32 
1000 2000 0,50-0,54 4,00--4,32 60 4,28---4,63 
1000 2000 0,55---(),59 4,40---4,72 55 4,56-4,89 
1000 2000 0,60-0,64 4,80-5,12 50 4,81-5,14 
1000 2000 0,65-0,74 5,20-5,92 45 5,04--5,74 
1000 2000 0,75-0,79 

I 
6,00-6,32 42 5,70-6,00 

1000 2000 0,80-0,89 6,40-7,12 38 5,92--6,58 
1000 2000 0,90-0,99 7,20-7,92 35 6,44-7,00 
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Breite I Lange I Gewicht Grundpreis ab Bezugspreis Starke Lager je 100 kg je roB S 68,15 
je roB 

roro kg Aufschliige % S 

1000 2000 1,00-1,24 I 8,00- 9,92 28 6,85-- 8,48 
1000 2000 1,25-1,49 10,00-11,92 24 8,30- 9,83 
1000 2000 1,50-1,74 I 12,00-13,92 22 9,82-11,30 
1000 2000 1,75-2,50 I 14,00-20,00 20 11,23--16,08 
1000 2000 fiber 2,50 ! - 18 -
650 1000 0,44 

I 

3,52 68 3,96 
650 1000 0,46 3,68 66 4,09 
650 1000 0,48 3,84 64 4,29 
650 1000 0,51 I 4,08 55 4,28 
650 1000 I 0,53 4,24 55 4,40 

I 

, 
650 1000 0,60 4,80 50 4,83 
650 1000 0,69 5,52 45 5,36 
650 1000 0,80 6,40 38 5,90 
650 1000 0,96 7,68 35 6,94 
800 1600 0,49 3,92 65 4,32 
800 1600 0,54 4,32 60 4,64 
800 1600 0,61 4,88 50 4,83 
400 2000 0,55 4,40 60 4,72 
500 2000 0,55 4,40 60 4,72 
600 2000 0,55 4,40 60 4,72 
650 2000 0,55 4,40 55 4,57 
700 2000 0,55 4,40 55 4,57 
800 2000 0,55 4,40 55 4,57 

Schwarz- oder Sturzbleche. Gebrauchliche Formate in mm: 1000 x 2000, 
650 x 1000. 

Gewicht Grundpreis ab Bezugspreis Starke Lager je 100 kg je roB S 51,00 je ro2 
--

mm kg Aufschliige % S 

0,30 2,40 75 2,03 
0,35 2,80 70 2,31 

0,40-0,44 3,20- 3,52 60 2,46- 2,80 
0,45--{),49 3,60- 3,92 55 2,70- 3,12 
0,50-0,54 4,00- 4,32 45 2,81- 3,03 
0,55--{),59 4,40- 4,72 40 2,98- 3,19 
0,60-0,64 4,80- 5,12 35 3,17- 3,51 
0,65- 0,74 5,20- 5,92 30 3,27- 3,73 
0,75-0,89 6,00- 7,12 25 3,63- 4,31 
0,90--{),99 7,20- 7,92 20 4,19- 4,61 
1,00-1,24 8,00- 9,92 15 4,46- 5,53 
1,25-1,49 1O,00-1l,92 10 5,33- 6,34 
1,50-1,99 12,00-15,92 8 6,05- 8,33 
2,00-2,49 16,00-19,92 5 8,14-10,14 

WeiJlbleche, Kupfer- und Bleibleche, die fiir Bauspenglerarbeiten selten und 
nur fiir spezielle Zwecke Verwendung finden, wurden bei den nachstehenden Kosten
ermittlungen nicht berucksichtigt. 

Dacheindeckungen werden in der geneigten Flache gemessen. Leisten und 
Falze bleiben hierbei unberiicksichtigt, jedoch werden Saumbleche und Saumstreifen 
separat berechnet. Offnungen iiber 2 m2 sind abzuziehen. 
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FUr die in untenstehenden Ansatzen erforderlichen Bleche sind Preise nach 
Wahl der Starke oder Nummer den vorstehenden Tabellen zu entnehmen1). 

f~.'~-# 
f~-

Deul-cbc Leht n Abb.lo. 

1. Eindeckungen 
nach deutschem, 
Abb. 1 und 1 a, oder 
franzosisch 111. bb._ 
u. 2a, L i ten y tern 
j m2 (Leisten ind 
. epnrat zu rechnen). 

\bb. 2 

Erfordernis fur 
fertige Eindeckung 

je m 2 

Verz. 
Zink- Eisen
blech blech 

Franziisiscbe L ('bll'n .\bb.2:. 

2. Rindeckung mit, tehfalz jem2. 

Erfordernis fur 
fertige Eindeckung 

je m2 

Verz. 
Zink- Eisen-
blech blech 

Blech ............ m2 1,22 1,22 Blech ............ m2 1,15 1,15 1,15 
Haftbleche . .. .... m2 0,06 0,06 Haftbleche ....... m2 0,06 0,06 0,06 
Verz. Nagel ...... kg 0,04 0,05 Verz. Nagel ...... kg 0,02 0,02 0,02 
Lotzinn .......... kg 0,10 0,10 Lotzinn ..... . .. . . kg 0,03 
Salzsaure usw .... kg 0,02 0,02 
Holzkohle ........ kg 1,00 1,00 
Gehilfenstunden . . . . . 1,00 1,00 

3. Eindeckung mit Wellblech 
auf Stahlgerippe je m2• 

Erfordernis fur fertige 
Eindeckung je m2 

Verz. Eisenbleeh 
bzw. Schwarzbleeh 

(Anstrieh ist be
sonders zu rechnen) 

Blech ............... m2 1,20 
Haftspangen ........ St. 2 
Nieten .............. St. 25 
Gehilfenstunden . . . . . . . . 1,00 
Handlangerstunden . . . . . 1,00 

Zu erwahnen sind noch die Ein
deckungen mit Wellenschiefer, Pfannen
blechen, verzinkten und emaillierten 
Formblechen verschiedener Systeme. 

Salzsaure usw ... . . kg 0,02 
Holzkohle ........ kg 0,05 
Gehilfenstunden . . . . . 1,50 1,50 1,50 

Dachichsen, Dach- und Giebelsaume, 
Abb. 3, werden in der Breite nach dem 
Umbug, in der Lange ohne Aufwicklung 
der Falze durchgemessen. 

Erfordernis fUr die 
fertige Arbeit je m2 

Blech s. Haftblechen .m2 
Nagel ............... kg 
Liitzinn ............. kg 
Salzsaure ............ kg 
Holzkohle ..... . ..... kg 
Gehilfenstunden ....... . 

Zink
blech 

1,08 
0,02 
0,02 
0,02 
0,50 
1,50 

Abb. 3. Giebelsaum 

Verz. 
Eisen
blech 

1,08 
0,02 
0,01 
0,01 
0,20 
1,50 

') Zu den ermittelten Kosten kommt noeh ein entspreehender Zuschlag ftir sozia.le Abgaben und 
ftir Betriebsspesen. 
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Kamineinfassungen, Wandichsen
Maueranschliisse mit Putzleisten, Abb. 4, 
die Breite aufgewickelt, die Lange durch
geinessen. 

Bl ell amt IIaft· ~ '" ~ blechell . , ..... . l1l 2 1,10 1,lO :::==§~ 
Xagel ............ kg 0.02 0,02 

~ 0'0 4; 

=~ 'g 
~fauerhuk II ...... :-It. 10 10 =<l~~ L6tzinn .... _ .. _ .. kg 0.20 0,20 .. ;.=?Ieg • alz auf ......... kg 002 0,02 ~4l:::!:: 
Holzkohle ........ kg 0.50 0,50 :..~ ~ 

l'ieten ........... 'to 24 ;sg~ 
• 8t> 

Tehilfl'llstullden .... 1,50 1.50 -:: 
:.< 

Mulden- (Zwuzel)- oder Zwischen
rinnen, Kasten- und Attikarinnen, die 
Breite aufgewickelt, die Lange durch
gemessen. 

ErCorderni~ fill' die Certige Zink- \"01'7. 

Arbeit je Ill' bkch E("en· 
hlech 

Blech .. ............. m 2 1,lO l.lO 
:Nagel ............... kg 0,02 0,02 
L6tzinn ............. kg 0,15 0,20 

ulz aul'c ........... kg 0,15 0,15 
HolzkoW ........... kg 5,0(l 5,00 
Xieteu .......... _ ... :t. 1.5 

ellilfen tundeu ....... 1,"0 1,150 

Fouormaucr- llIld Brand
maucrabdcckungcn, Abb. ;) 
umlG. Fir t- und Gratblcchc, 
die Breitc aufgcwickelt, di 
Lang durchgeme en. Ahh. -I. Ma.uerilUBcbluB 

Erfordl'rni fiir die fnUgr 
.\rbcit je ruZ 

Blceh sallll lluftbh'dlrll ... 111 2 

Kl' llZuiig'l ................. t. 
.'plinl en ............ _ . _ . _. 'to 

ag I .................... kg 
_ ipjelt .................... ' t. 
I:otzi?1l ........ .......... kg 
:-ialz"aurc ................. kg 
lIolzkohlt· ................. k~ 
G lti]ft'llsjuulkn ............ . 

Feuer- und 
IIrllndmaner· 
ahdeckungen 

Zink-
1>1('('h 

1,10 

Ycrz. 
Ei on
hloch 

1, I() 

3 ;) 3- 5 
U,02 0,02 
- I 10 

0,10 0,05 
0,10 0,05 
2,00 2,00 
1.,")0 1,:)0 

Gesimsabdeckungen (geschweift und 
rund bis zu 50% Aufzahlung). 

Erfordernls fur die fertige I z 'nk- I Verz. 
Arbeit je m' biach Eisenblooh 

Blech S. Haftblechen . m2 

Nagel ............... kg 
Drahtsplinten ....... St. 
Lotzinn ............. kg 
Salzsaure ..... . ..... kg 
Holzkohle ......... . . kg 
Nieten .............. St. 
Gebilfenstunden ...... . 

Bauratgeber, 9. Auf!. 

1,15 1,08-1,15 
0,02 0,02 

8-10 8-10 
0,10 0,10 
0,10 0,10 
2,00 2,00 

16-20 
1,50 I 1,50 

Fir t- und GI·ut· 
bloche. 

25unc1 33 em hleit 

H'I't.. Ei- obloch 

_\bh. 5 
Fouol'lnnuerabdeckung 

.\bb. 6 
Btu ndmnuerllbc1eckung 

Fenstersohlbanke und Fensterver
dachungen, die Breite aufgewickelt, die 
Lange durchgemessen. 

Erfordernis fUr die fertige I Zink-I Verz. 
Arbeit je m' blech Eisenblech 

Blech ............... m2 

Nagel ...... . ........ kg 
Drahtsplintell . . ...... St. 
Lotzinn ............. kg 
Salzsaure ...... . .... kg 
Nieten .. . .......... . St. 
Holzkohle ........... kg 
Gebilfenstunden ...... . 

1,10-1,15 
0,02 0,02 

8-10 8-10 
0,10 0,10 
0,10 0,10 

16-20 
2,00 2,00 
1,50 1,50 

26 
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Kiesleisten, Saume und Saum-
streifen fur Holzzementdacher, je 

Hangerinnen und Saumrinnen, im Umbug 
gemessen, Vork6pfe werden separat bereehnet. 

Lfm. 

Erfordernis Kies- I Sauro-fUr die fertige leiste Sauro streifen 
Arbeit 10 em 25 em 15 em 

je Lfm hoeh breit I breit 

Erfordernis Hangerinnen Saumrinnen 

fur die fertige ~~IN~~ ~~ I " ~.c Arbeit je m2 
1=1 Q ~ Cl,) 0 =as ~cD~ Verz. 
N~ >~~ N;Q ~~;a Eisenblech 

1m Umbug weit em 33 u. 40 50 50 I 65 

Zinkblech .. m2 0,20 0,30 Blecb ... _ .. m2 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 
Verz. Eisen- Rinnen-

blech .. _ .m2 0,15 baken '" .St. 3 3 2 2 2 2 
Lotzinn .... kg 0,15 0,01 Scbmiedeiserue 
Salzsaure. _ . kg 0,03 0,01 
Holzkohle .. kg 4-5 0,12 

Nagel .... St. 6 6 4 4 4 4 
Nieten .. ___ St. - 30 - 30 30 130 

Nagel ... __ . St. 6 Lotzinn .... kg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 
Gehilfen- Salzsaure .. kg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

stunden ..... 1,20 0,40 0,20 Holzkohle . _ kg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Drabtstiften kg - - - - 0,03 0,03 
Gehilfen- I 

stunden ..... 2,50-3,00 2,00 2,00 2,50 2,00 

Abfallrohre und Dunstschlauche, 
Ein- und Auslaufstutzen, Winkel oder 
Knie sind mit 50% Zusehlag zur Lange 
zu bereehnen. Bodenrinnen mit Blech auskleiden. 

Erfordernis 
je Lfm. 

Verz. 
Zinkblech Eisenblech 

Durchmesser in em /10 112[15110 112115 
Blech m2 0,33 0,4010:50 0,33 0,40 0:50 

Rohrhaken oder 
Rohrschellen St. 

Nieten ....... St. 
Lotzinn ...... kg 
Salzsaure .. _ . kg 
Holzkohle ... kg 
Gehilfenstunden 

1 

0,10 
0,05 
0,25 
2,50 

1 
10 
0,14 
0,05 
0,25 
2,50 

Erfordernis fUr die 
fertige Arbeit je m2 

Blecb . __ .... __ . __ ... m2 

Nagel .. _ .. _______ .. _ kg 
Lotzinn ... ____ ... ___ kg 
Salzsaure . __ . _ ... ___ kg 
Holzkoble ....... _ ... kg 
Gebilfenstunden .... _ .. 

Kunststeinindustrie 

Zinkblech 

l,lO 
0,03 
0,50 
0,35 
4 
1,50 

Laut Mitteilung der Firma A. R. Bergmann & Co., Bauunternebmung in Wien 

AUgemeines 
Asbestschiefer (Kunstschiefer), siehe ONORM B3421 unter Daehdeckerarbeiten, 

wird zu Daehdeckungen, Wandverkleidungen, Isolierungen, Kanal- und Dunst
rohren sowie aueh zu Tur- und LambrisfUllungen verwendet. 

Ensoplatten. Bestehen aus reinstem Holzfasersehliff der zahen finnisehen 
Tanne und werden mit Wasserglas zusammengegautseht. Die 300 x 140 em groBen, 
4 bzw. 4 Y2 mm starken Platten werden verwendet: zur isolierenden Innenverkleidung 
von Wanden und Decken, als Linoleum-Unterb6den, fiir Zwischenwande, zum 
Tieferziehen von Decken, fUr leichte Turen, fUr Ruck- und Seitenwande von Regalen 
und Sehaufenstern usw. 
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Gipskunststeine, Gipsdielen, 2 bis 8 cm stark, 1 bis 2 m lang, 25 bis 40 cm breit, 
bestehen aus einer Mischung von Gips, Kalk und einem geringen Zusatz von Leim 
und werden mit und ohne Hohlraume hergestellt. Haufig werden auch Einlagen 
von Schilfrohr oder diinnen Holzstabchen verwendet. Durch Beimengung von 
Kokosfasern erhiilt man Kokolithplatten. Spreutafeln erhalten zur Gewichts
verminderung eine Beimengung von Spreu (aus Stroh), Kuhhaaren, Federn, Kork 
oder Holzwolle sowie Sagespanen (A.-T.-Platten). 

Die 5 bis 8 cm starken Platten verwendet man zumeist fiir ~heidewande, 
die schwacheren zur Verkleidung von Decken und Wanden. 

Gipsschlackenplatten, 5 bis 8 cm stark, werden wie Gipsdielen, jedoch 
mit Kohlenschlacke als Zuschlagstoff, erzeugt und dienen hauptsachlich zur 
Herstellung von Zwischenwanden. Dem gleichen Zwecke dienen auch die in gleicher 
Weise hergestellten Gipsschlackensteine. . 

Kunstmarmor wird aus verschieden gefarbter Gipsmasse, mit Leimwasser 
angemacht, 1 bis 1 Y2 cm stark hergestellt. Untergrund aus gutem Gipsmortel 
solI vorher vollkommen trocken sein. Vielfach werden kleine Stiickchen von 
natiirlichem Marmor oder auch Messingfeilspane in die Masse eingedriickt. Nach 
vollstandiger Erhiirtung der farbigen Oberschichte hobelt man die Flache glatt. 
Sodann wird sie geschliffen und poliert. 

Stukkolustro, ein aus Marmorpulver, WeiBkalk und ungebranntem Gips
staub hergestellter Mortel wird gefarbt und hiermit ein Oberputz hergestellt. 
Auf den noch feuchten Flachen wird durch Bemalen mit feinem Pinsel die Aderung 
hergestellt. Nach dem Anziehen wird die Flache mit heiBem Eisen .gebiigelt und 
mit einer Wachspolitur iiberzogen. 

Heraklith, wird aus Holzwolle, mit Zusatz von Sorelmortel vermischt und 
verkittet, als gepreBte, genau dimensionierte Platte hergestellt. Abmessungen: 
200 x 50 cm; Starken: 2,5, 5, 7,5 10, 12,5 und 15 cm. Spezifisches Gewicht: 
0,35 bis 0,40; laBt sich wie Holz bearbeiten und ohne Zuhilfenahme eines 
besonderen Putztragers verputzen; isoliert gegen Kalte, Warme, Feuchtigkeit 
und Schall; ist wetterbestandig und feuerhemmend. 

Verwendung: Ummantelung, Verkleidung bzw. Ausfachung von Eisen
beton-, Stahl- und Holzskeletten sowie von Massivmauerwerk. (Hochhauser, 
Garagen, Stalle, Hallen, Kiihlanlagen bzw. Eiskeller und Zwischenwande usw.). 
Unterlage resp. Isolierung fiir schalldampfende und fuBwarme Boden und Decken. 

Insulite, wird aus langen, zahen Holzfasern zu Platten kriiftigen Gefiiges 
ohne Bindemittel verwebt, welche isolierfahig, wasserabweisend und frei von 
faulniserregenden Substanzen sind. Abmessungen: breit 122 cm, lang 244 bis 
366 cm; Insulite "D" 61 x 152,5 cm, stark etwa 13 mID. Spezifisches Gewicht: 
0,276; Warmeleitzahl: 0,034. 

Verwend ung: Isolierung gegen Warme und Kalte, Schalldampfung, Akustik
verbesserung, Schwitzwasserverhinderung, Putztrager und Verkleidungen. 

"Kabe"-Bauo und Isoliermatcrial (K-B). Begriff: WeiBzement aus Diatomeen
erde und Kalk mit Fiillstoffen unter Dampfdruck gehiirtet, wodurch die Fiillstoffe 
gleichzeitig sterilisiert werden. Abmessungen: GroBen: 106 x 28 cm; Starken: 
2, 2Y2, 3,4,5 und 6 cm. Raumgewicht: 600 kg je mS. Warmeleitzahl: 0,11. 
Druckfestigkeit: 65 bis 85 kg je m2• Bearbeitungsfiihigkeit wie Holz. 
Vollstandig feuersicher. Bei groBen Platten ist eine Spezialarmierung er
forderlich. Verwendung wie fiir Korksteine, ausgenommen Kiihlanlageisolierung, 

26" 
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weiters zu Umfassungswanden ffir Wohn- und Nutzbauten, ala Unterlage fiir 
SteinholzfuGbOden, zu Tram- und Daehsehalungen, ffir Zellenwande, Trans
formatorenanlagen. 

"Ka be-Erzeugnisse". Zur Herstellung einer warmesehiitzenden, feuer
sieheren Daehhaut bei Holz- und Stahldaehern dienen stahlarmierte "Kabe"-Platten 
von 6, 8 und 10 em Starke ffir freie Spannweiten von 1 bis 3 m und einer Nutzlast 
von 150 bis 300 kg/m2. 

"Isostone"-Bau'steine (Abb. 1) fiir 25 em starke, tragende Mauern. Ab
messungen: 50 em lang, 25 em breit, 25 em hoeh; ffir Mauereeken und Fenster
gewande besondere Formstiieke. Gewieht je m2 80 kg, Druekfestigkeit 42 kg/em2. 
Kurze Bauzeit infolge raseher Austroeknung. Verwendung: Kleinhauser und Nutz
bauten sowie Fiillmauerwerk bei Stahl- und Eisenbetonbauten. 

Abb. 1. "Isostone"-Baustein Abb. 2. "Kabe"-Deckenstein 

"Kabe"-Deekensteine (Abb. 2) zur Herstellung ebener Untersiehten bei 
Eisenbetondeeken; wegen der groBen Isolierfahigkeit als Daeh- und Terrassendeeke 
besonders geeignet_ Abmessungen: 18 und 24 em hoeh, 8 Stiiek je m2• Gewieht: 
51 kg bzw. 62 kg je m2. 

Kalksandsteine (Kalksandsteinziegel), aus einer Misehung von WeiJ3kalk oder 
hydraulisehem Kalk mit resehem Quarzsand, mittels Ziegelpressen hergestellt, 
an der Luft getroeknet oder, um eine groGere Festigkeit zu erzielen, einem Harte
verfahren mittels Dampfdruck ausgesetzt. Kalksandsteinziegel werden wie ge
wohnliche Mauerziegel verarbeitet. 

Korksteine (ONORM B 3411). Begriff: Korksteine sind Platten, die aus 
Korksehrot (Korkklein) mit Zuhilfenahme eines Bindemittels hergestellt werden. 
Abmessungen: GroBen: 25 x 50, 25 x 100, 50 x 50, 50 x 100 cm; Starken : 2, 
2 %, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 cm. Abweichungen bis ± 2% zulassig. Bindemittel: 
1. Ffir allgemeine Bauzweeke: a) fiir warme Raume Ton-Peeh-Emulsion; b) ffir 
nasse und kalte Raume Pech. 2. Ffir Kiihlhaus- und Eishauszwecke: a) Ton
Pech-Emulsion und mit Peeh durchtrankt ; b) Pech-Bindungen mit Chlormagnesia
zusatz, ebenso Emulsionen mit Teer sind unzulassig. Gewich t: Bindung nach a) 
hOchstens 365 kg/m3, naeh b) hOchstens 250 kg/m3• Warmeleitung: Als MaG 

ffir die Warmeleitfahigkeit gilt die Warmeleitzahl, gemessen in m. ~~~l. oc . (Abb.) 

Unter Warmeleitzahl wird diejenige Warmemenge in Kcal verstanden, welche durch 1 m' einer 1 m 
dicken Korksteinwand bei l' C Temperaturgefalle der beiden Oberfiachen in einer Stunde hindurchtritt. 
Die Warmeleitzahl be! 0', 10' und 20' C in Abhangigkeit vom Raumgewicht ist 1m Mittel durch das 
Schaubild Seite 405 gegeben: Abweichungen von ± 10% sind zulass!g. Angaben der Wlirmeleitzahl 
sind, wenn niehts anderes ausdriicklich bemerkt, auf elne Mitteltemperatur des Korksteines von + 10' C 
zu beziehen. Die Bestlmmung der Warmeleitzahl erfolgt an Platten von mindestens 50 x 50 em GroJ.le. 
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Biegefestigkeit: Mindestens 7 kg/cm2 als J\fittelwert aus fUnf Proben. 
Geruch: Naphthalin oder Karbolsaure diirfen nicht wahrnehmbar sein. Bruch
aussehen: An der Bruchflache muE vorwiegend gebrochener Kork erscheinen. 
Wasserbestandigkeit: Korkplatten diirfen auch bei langerer Lagerung im Wasser 
nicht zerfallen. Durchtrankte und mit Pech gebundene Korkplatten miissen, falls 
sie fiir Kiihlraume verwendet werden, dieselben Frostproben wie Mauerziegel 
(ONORM B 3201) bestehen. Raumbestandigkeit: Korkstein muE raum
bestandig sein. Ein Bahnwagen zu 10 Tonnen faBt: 

bei einer Starke in em .......... 3 4 5 6 8 10 
Platten in m2 .................. 850 700 600 490 500 300 
Korksteine mit Emulsionsbindung 

"Emulgit", geeignet zur Verwendung in 
trockenen Raumen und fUr AuEenverkleidung. 

Reformkorksteine, mit Pech imprag
niertes Material (Reform), werden fUr Raume 
verwendet, wo dauernd groBere Feuchtigkeit 
vorhanden ist, sowie fiir Kiihlanlagen und 
Dachschalungen von auBen. 

Verwendung: Dach und Deckenver
kleidung, Trockenlegung feuchter Mauern; 
Ausbau von Dachwohnungen; freistehende, 
leichte Zwischenwande; schalldampfende Bau
konstruktionen; Wandverkleidungen; Kiihl
ra urn - und Eisha usisolierungen ; Reservoir

406 
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isolierungen; Isolierung von Kalt- und Warmwasserleitungen; Dampf- und 
Kalteleitungen. 

Kunstsand· und Kunstkalkstein, aus einem Gemenge von Portlandzement 
und gemahlenem Kalkstein, Marmorsand, Dolomitsand oder Quarzsand usw., 
erhalt durch kleine Beimengung von Kupfer- oder Magnesiafluat eine groBe Festig
keit und wird zur Erzeugung von Bildhauerarbeiten, zu Ausbesserungen an ver
'schiedenen Steinmetz- und Bildhauererzeugnissen und zur Herstellung von Kunst
steinverputz verwendet. 

Kunsttuffsteine fiir Isolierungen, bestehend aus Gips und Kieselgur, ver
diinnter Schwefelsaure und feingemahlenem Kalkstein. Fiir Isolierzwecke werden 
auch Isolierplatten und -steine aus Bimssand, Kies und Zement hergestellt. 

Neusiedler Bauplatte, "Solomite" wird aus Schilfrohr unter hohem atmo
spharischem Druck maschinell gepreBt und mittels eines Stahlgerippes gebunden. 
Abmessungen: 280 X 150 X 5 em, wird iiber Wunsch langer oder kiirzer erzeugt. 
GroBe Isolierfahigkeit, schalldicht, Gewicht 15 kgjm2; laBt sich nach allen 
Richtungen mit der Sage schneiden. 

Verwendung: Isolierung gegen Kalte und Warme, Schalldampfung, Ver
kleidungen aller Art, Verputztrager, Zwischenwande. 

Preis je m2 S 5,40. 
Schwemmsteine, aus Bimskies und geloschtem Kalk hergestellt, werden, an 

der Luft getrocknet, sowohl im Mauerziegelformat als auch in groBerem Format 
erzeugt. Vorziige: Leichtigkeit und groBe Isolierfahigkeit. 
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Scblackenziegel (siehe ONORM B 3432), aus geli:ischtem WeiBkalk oder hydrau
Iischem Kalk und granulierter Hochofenschlacke, werden wie Kalksandsteine 
erzeugt und ebenso zu allen Mauerungen verwendet. Besondere Vorzfige sind 
ihre Leichtigkeit und Isolierfahigkeit. 

Schlackensteine (siehe ONORM B 3432), aus Portlandzement und Kohlen
schlacke, werden sowohl im Mauerziegelformat als auch in den verschiedensten 
Typen der Hohlbausteine erzeugt (in Formen gepreBt). 

Stabldrahtbewehrte Betonbretter (Patent Wettstein, Briix) sind auf besonderem 
maschinellen Wege erzeugte Tafeln von 0,50 x 2,00 m und 10 bis 40 mm Dicke 
(andere GroBen fiber Bestellung). Das ein- oder beiderseitige Netz diinner Stahl
drahte (0,4 bis 0,8 mm) wird bis zur Erhitrtung des aus hochwertigem Zement 
bestehenden Mischgutes in Vorspannung gehalten. GroBe Elastizitat bei hoher 
Festigkeit (keine Risse und bleibende Formanderungen); leicht verlegbar wegen 
geringen Eigengewichtes. Anwendung: Dachdeckungen (direkte Verlegung auf 
Sparren ohne Lattung), FuBboden, Zwischendecken, Deckenuntersichten, Ab
teilungswande, AuBenverkleidung von Fachwerksgebauden, Einfriedungen usw. 

Stau8ziegelgewebe. Drahtgewebe aus 1 mm Eisendraht und 2 cm Maschen
weite mit aufgepreBten, hartgebrannten Kreuzchen aus Ziegelton; ist zugleich 
Putztrager und Schalung. Formbar, feuerfest, mortelsparend. Wird fest gespannt 
und ein- oder beiderseitig auf normale Art mit Zement- oder Gipskalkmortel verputzt. 

Verwendung zu 4 bis i2 cm starken Wanden; Deckenuntersichten ohne Schalung, 
Vouten und Gesimsen, Betondecken ohne Schalung fiber Tramen, Eisen- oder 
Betontragern; Ummantelung und Verkleidung von Holz und Eisen; Isolierungen 
und Umfriedungen. Feuerfeste Konstruktion. Lieferung in gerollten Matten 
von 1 m Breite und 5 m Lange. Gewicht 5 kgjm2. Preis ab Werk St. Polten S 2,00 
je 1 m2• 

Steinholz (Xylolith) besteht aus einem Gemenge von kaustisch gebranntem 
Magnesit, Sagespanen oder Holzmehl, Asbest, Talkum, Farben und Chlormagnesium
losung. Es werden daraus fugenlose ein- und zweischichtige FuBb6den in der 
Starke von 15 bis 40 mm hergestellt, welche elastisch, schalldampfend und 
fuBwarm sind. Verwendung in Wohnraumen, Fabriksraumen, Eisenbahnwagen, 
Schiffen usw.; als Unterlagen ffir Linoleum, Parkett und Teppiche finden Stein
holz-Estriehe Anwendung. Ferner werden Hohlkehlen, Friese, Wand- und Treppen
verkleidungen daraus hergestellt. Der Baustoff ist empfindlich gegen dauernde 
Nasseeinwirkung. 

Bauplatten aus kaustiseh gebranntem Magnesit, Sagespanen, Holzwolle, 
Schill und dgl. mit Chlormagnesium- oder Magnesiumsulfatbindung sind leicht, 
isolierend und schalldampfend. Sie finden ffir Zwischenwande, Verkleidungen, 
Kanalabdeckplatten und ffir Isolierzweeke Verwendung. 

Terranova ist eine gebrauchsfertige trockene Kunststeinmischung, welche zur 
Verarbeitung nur noch einen Wasserzusatz erhalt und vornehmlieh zur Herstellung 
der oberen Putzschichte von Zementkunststein und Zementkunststeinfassaden dient. 

Terrazzo wird auf 5 bis 10 em starker Betonunterlage aufgebracht und als 
fugenloser FuBboden wie Zementmosaikplatten (siehe diese) hergestellt. Werden 
Friese und ornamentale Flachenmuster eingelegt, so bezeichnet man diesa Aus
fiihrung als Mosaikterrazzo. 
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Torfoleumplatten bestehen aus wasserabweisend impragniertem Torf. Voll
kommen geruehlos. Spezifisehes Gewieht 0,16, Warmeleitzahl 0,0332. Diehtes, 
feinporiges Gefiige. PlattengroBe: 50 x lOO em, Starke: 2 bis 20 em. 

Zeho-Platten, bestehend aus einer Zement-Holz-Misehung. Sehalldampfend, 
warmehaltend, leieht bearbeitbar, geringes Gewieht. 

Zellenbeton wird dureh masehinelle Misehung eines Portlandzementmortels 
mit einem besonderen Seh~um hergestellt. Er besteht in seiner ganzen Masse aus 
einem Gefiige kleiner, separierter Luftzellen mit Zementwandungen und wird im 
spezifisehen Gewieht von 250 bis 1200 kg je m3, je naeh Verwendungszweek, erzeugt. 
Abmessungen: 40 x 50 em, 20 x 50 em, 25 x 40 em, 15 X 20 em in jeder Starke; 
Bausteine 12 liz x 15 x 20 em. 

V d k I Raumgewicht I warmeleitungs-I WUrfel£estigkeit I Anmerkung erwen ungszwec in kg/m3 zahl Kcal in kg/cm2 

Isoliermaterial. ____ .. 
Zwischenwande _ . ___ . 
Fillimauerwerk " _ . __ 
Tragendes Mauerwerk 

250-350 
500-700 

800 
900-1200 

0,05-0,07 
0,08-0,12 

0,14 
0,16-0,24 

3-5 
10 
25 
45 

Bei Stahl
bewehrung ent

sprechend hiihere 
Festlgkeitszahlen 

Zellenbeton ist wetter- und frostbestandig, ferner wasserabweisend, feuer
bestandig und sehalldieht. Er laBt sich gut mit allen Zimmermannswerkzeugen 
bearbeiten. 

V erwend ung: Fiir leichte, sehalldiehte Zwischenwande, warmediehtes Fiill
mauerwerk bei AuBenwanden, schalldampfende und warmehaltende Zwisehendecken 
(Patent Planisol), ferner fiir isolierende Wandverkleidung bei Kiihl- und Troeken
raumen, fiir Isolierung von Warme- und Kalteleitungen, Reservoirs, Behaltern 
und HeiBluftkanalen. 
Platten fiir Isolierzwecke je m3 •••••••••••••• _ • _ • _ •• _.. •• S 100,00 bis 130,00 

" "Bauzweeke je m3 ••.•..••••••••••••• _ • _ •. _ • •• " 80,00" 90,00 
Steine fiir Bauzwecke je ma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 70,00" 80,00 
Rohrsehalen in diversen Dimensionen, je 1 em Starke und 1 m2 AuBenflache S 1,80 

Thermazell ist eine Fabriksmarke des Zellenbetons. 
Zementdielen (Leichtbetonplatten) erhalten als Zusehlagstoffe zum Portland

zement Sand und Bimskies, Sagespane oder Koks- und Sehlackenasche. Das Gewicht 
wird dureh Hohlraume vermindert. Sie erhalten zumeist noch eine Rohr- oder 
Drahtgefleehteinlage. Verschiedene Systeme sehen fiir starkere Platten auf einer 
Seite eine Stahlbewehrung in Zementbeton, auf der anderen Seite Schlacken- oder 
Bimsbeton vor; auch werden Leiehtbetonplatten in Verbindung mit Gipssehlaeken
platten (Compoundsteine) erzeugt. 

Zementkunststeine werden gegossen, gestampft oder masehinell gepreBt. Die 
GroBe des Sandkornes ist je naeh den Abmessungen der zu erzeugenden Ware 
versehieden. Bei Verwendung von Schottermaterial bezeiehnet man das Erzeugnis 
als Betonkunststein. Die Oberflache kann, wenn ein GuB in glatten Formen vor
genommen wurde, naturbelassen, gestoekt, ehariert, gesehliffen oder poliert werden. 
Durch Zusatz von Erdfarben, besser jedoch durch gemahlenes, buntes Steinmehl, 
oder dureh Beimengung von mehr oder weniger groBen Kornern der Natursteine 
erhiilt der Kunststein das Aussehen eines Natursteines. Das Anwendungsgebiet 
ist nahezu unbegrenzt (Bildhauerarbeiten, Bausteine fur Voll- und Hohlmauer-
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werk naeh mannigfaltigen Systemen, Treppenstufen, Podestplatten, Bordsteine, 
Abdeekplatten, Dachziegel, Gesimsstiieke, P£lastersteine, Platten und Fliesen, 
Stalleinriehtungen, Grabsteine, Kanalrohre usw.). 

Zementkunststeinfassaden aus Portlandmortel mit sehar£kornigem Quarz-, 
Granit- oder Dolomitsand, besser mit gemahlenem Kalkstein oder Marmorsand, 
dem etwas Magnesia£luat beigegeben werden kann, sind als starke Putzsehieht, 
4 bis 6 em stark, wie gewohnlieher Putz aU£zutragen. Dem Mortel der oberen Fein
sehieht kann eine Farbe naeh Wahl beigemengt werden. Gesimse, Fenster- und 
Tiirumrahmungen usw. sind wie bei gewohnliehem Putz zu ziehen. Vor der voll
standigen Erhartung kann die Flaehe gestoekt, ehariert, eventuell Ornamente 
eingespitzt werden. Viel£aeh gelangen aueh groBe, drahtarmierte Platten aus 
demselben Material zur Verwendung, die am Werkplatz erzeugt, in Zementmortel 
an der Fassade versetzt und mit eisernen Pratzen im Mauerwerk befestigt werden. 
Die Herstellung und Anbringung der Gesimsteile gesehieht in gleieher Weise wie 
das Versetzen der Platten. 

Zementmosaikplatten. Kleine Steinehen aus versehiedenfarbigem Marmor, 
Perlmutter, Porphyr, Syenit oder anderen Natursteinen werden in einen Mortel 
aus Portlandzement und Marmorsand gemiseht und in Formen gepreBt, naeh 
dem Erharten mit Sandsteinen gesehliffen, eventuell mit Leinol getrankt und poliert. 
Dureh Eindriieken von buntfarbigen Steinehen in die Mortelmasse mieh vor
gezeiehnetem Muster erhalt man figural oder ornamental gemusterte Platten. 

Versetzarbeiten 
a) fiir Scheidewande, und zwar Aufstellen und beiderseits Verputzen. Das 

AusmaB wird in der Regel mit 15 em Hohlkehlen- oder Iehenzusehlag, ohne Abzug 
der Tiiroffnungen, ermittelt, jedoeh wird fiir das Versetzen der Stocke keine be
sondere Vergiitung geleistet. Bei Offnungen iiber 4 m2 wird das AusmaB iiber 
4 m2 in Abzug gebraeht. 

Stau.Bziegelwinde, feuerfest, rissefrei. Das StauBziegelgewebe wird an Kon
struktionsteilen aus Holz, Stahl oder Beton vertikal frei gespannt und beiderseits 
in Gesamtstarken von 4 bis 12 em mit Zement- oder Gipskalkmortel verputzt. 

Verwendung zu Zwisehenwanden, Isolierwanden, Sehuppen, Garagen usw. 
Zur Herstellung von Doppelwanden fiir Wohnbauten wird das tragende Gerippe 
beiderseitig mit dem Gewebe bespannt und verputzt. Bessere Isolierung dureh 
Ausfiillen der entstehenden Hohlraume mit Torfmull, Sehlaeken u. dgl. . 

Bedarf je 1 m2 Wand, 5 em stark. 
1,05 mB StauBziegelgewebe einsehlieBlieh Verschnitt. 

Befestigungsmaterial hierzu (8 0,50), 
0,050 m3 rescher Sand, 
0,006 " feiner Sand, 
0,017 " gelOsehter WeiBkil,lk 

10 kg Gips 
1,20 Maurerstunden 
0,60 Hel£erstunden 

) 1
12 kg Portlandzement, 

d 0,005 m3 ge16sehter WeiBkalk, 
o er 1,60 Maurerstunden, 

0,80 Hel£erstunden. 

Lohn zu Material = 45 : 55. 
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b) Stiegenstufen und Quader (gemessen wird das tatsachliche AusmaB). 

Stiegenstufen je Lfm 
Stiegenpodeste Quader und 

I 
beiderseits sonstige Werk-

freitragend aufliegend 
je mS 

stiicke je m3 

Steinmetzstunden ...... - - - 2 
Maurerstunden ......... 2,5 1,5 9 15-20 
Handlangerstunden ..... 2,5 1,5 9 20 
Frauenstunden ......... 0,15 0,20 0,40 2 
Zement ............. kg 21) 3 1) 81) 35 
Sand ...........•.... I 51) 6 1) 15 1) 100 
Ziege] ............... St. 4 1) 3 1) 101) -
Stockwerkszuschlag zu 

den Lohnen .......... 10% 10% 20% 20% 
') Nur bei Versetzarbeiten 1m alten Mauerwerk zu rechnen, da bei neuem Mauerwerk das Stillen

auflager nieht in A bzug gebraeht wird. 

c) SteinholzfuflbOden (Xylolith) auf Betonunterlage. 

Magnesit ................ kg 
Chlormagnesium . . . . . . . .. " 
Unterschichtmasse, weiche 

Sagespane und Talkum kg 
Oberschichtmasse, harte 

Sagespane und Talkum " 
Oxydfarbe ................. 
Legerstunden ............... 
Handlangerstunden ......... 

Doppelbelag Stampfbelag 
20 mm, 20 mm, einschichtig 

12 mm Unter-, hergestellt 
8 mm Oberschichte (Fabrikboden) 

6 7 
6 7 

3,50 6 

2,50 
0,60 

0,75-1,00 0,60-0,80 
0,75-1,00 0,60-0,80 

Estrich 15 mm 
als U nterlage 
fiir Linoleum 

3 
3 

4 

0,50-0,70 
0,50-0,70 

Tabelle fiirKorkslein- und Kabe-Erzeugnisse 

Konstruktion 

Platten allain, ab Fabrik 
Loehplatten 

6 em starke je m" S 5,80 
8" " """ 7,20 

10" " ,.,," 8,80 
12" " """ 10,40 
14" " """ 12,00 
16" " ",." 13,60 

Verkleldungen (Emulgit) sllmt ein
seitigem Verputz 

Frelstehende WAnde (EmuJgit) samt 
beiderseitigem Verputz 

Preis je m" in Sehilling fiir 

Starken in em Korkstein I 
Emulgit I Reform 

2 
2'/, 
3 
4 
5 
6 
8 

10 
12 

4,00 
5,00 
6,00 
8,00 

10,00 
12,00 
16,00 
20,00 

2 9,20 
2'/, 10,25 
3 11,15 
4 13,00 

4 15,10 
5 17,10 
6 19,00 

6,00 
8,00 

10,00 
12,00 
16,00 
20,00 
24,00 

Kabe 
(KB) 

2,40 
2,90 
3,30 
4,10 
4,80 
5,80 
7,20 

8,00 
8,50 
8,90 
9.70 

11,30 
12,00 
13,00 

___________________________ �---------~8----------·1-~23~,00~-1----~----1--------
DoppelwAnde, sehalldampfend 2x2 

2 x 2'/, 
2x3 

5 em KB+5 em Kork 

19,50 
21,80 
26,50 

14,00 
15,30 
16,60 
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Preis je m' in Schilling fiir 

Konstruktion StArken in om Korkstein 

I 
Kabe 

Emulgit I Reform (KB) 

Daehlsolienmg von oben (Reform), 
trocken verlegt: 

a) Zementmortel, verspachtelt 3 - 7,50 -
4 - 9,50 -

b) Asphaltverguf3 3 - 9,00 -
4 - 11,00 -

Trockenlegung mit 2 cm Reformstegen 
und 2 cm KB - - 12,50 

" 3 " KB - - 13,40 

" 
3 

" 
Emulgit 15,10 - -

Kiihlraumisolienmg (Reform), mit 6 - 18,00 -
Kitt montiert 8 - 22,00 -

10 -- 26,00 -
12 - 30,00 -

Kabelitplatten 7 - - 6,50 
8 - - 6,70 

10 - - 8,50 
11 - - 9,10 
13 - - 9,40 

Isostone·Baustein Ganzer- I Halber- I Eck- I Fenster- I 
Halb-

fenster-

Stein-

Preis je Stiick in S 1,35 I 0,70 I 1,40 I 1.35 I 0,70 

Preise der Platten fUr Scheidewande je m2 (ab Lager Wien)l) 

Zement- A.-T.-S schlacken- Gips- Zehoplatten Bewehrte 

" platten schlacken- Rohrdielen (Zement- Platten Hera.klith- Beton- Torfoleum-
,S (Leicht- platten ( Gipsdielen) holz) (Gips- und platten platten platten') 

beton) SlI,gespane) 
JJ 
~ Ge-, Ge-, Ge-I Ge-, Ge-, Ge-, Ge-I Ge-I .., W~ht S W~ht S W~ht S wi~ht S wicht S wt:t S w~~r S W~ht S en kg 

5 60 3,70 50 3,00 36 4,30 40 4,10 30 3,70 20 4,40 - - "~ S" ",,<0 ",!oj '6 - - - - - - 48 4,60 - - - - - - " .... 0 .... ~ .l:I "IN 
7 72 3,90 65 3,20 46 4,50 - - 36 3,90 30 6,60 150 6,50 "0,,, 'C:!+,t-

~~:c §~>q, 
8 - - - - - - 64 6,20 - - - - - - ,,'" ·N.~~ • +' en 

10 110 5,20 90 4,70 70 5,20 - - 48 5,30 40 8,80 220 7,80 "~,, S;! P<",loI 
12 - - - - - - - - - - 48 11,00 - - enCl~ "Po. 
15 60 13,20 +' .... - - - - - - - - -- - - - en 

1) '(jber Arbeitslohne siehe Stukkaturerarbeiten . 
• ) min Arbeiter verlegt je Schicht 30 m': Pechverbrauch je ml rund 4 kg. 

Terrazzo, 15 mm stark, auf vorhandener Betonunterlage, abgewickelt gemessen: 

Dolomit- und Marmorsand I Portlandzement I Legerstunden I (Sc~!~~~~~S~~~den 
0,02 m3 12 kg 2,4 2,4 
Sockel-Hohlkehlenzuschlag 

fUr Mehrarbeit 
- 0,8 0,8 

~--------

Bordiirenzuschlag fiir 
Mehrarbeit - 0,6 0,6 
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Verschiedene Kunststeinerzeugnisse 1) 

Stiegenstufen bis zu 2,0 m Lange aus Portlandzementbeton mit Stahleinlagen, 
keilformig mit Rundstab- oder Plattenprofil, die Untersichten rauh; gemessen 
wird die tatsachliche Lange der Stufen. 

Preise j e Lfm in Schilling 

Gestockte Stufen, 

Beiderseits aufiiegend Glatte 
Stufen 

Auflage aus Dolomit- oder Granitosand 

abgerieben I geschliffen I poliert 
und gestockt und gestockt und gestockt 

Gerade Stufen . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 9,5 10,5 13,5 16,0 
Spitzstufen. • . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 11,0 14,0 16,5 
Freitragende Stufen 

Geraode Stufen '. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5 12,0 15,0 15,5 
Spitzstufen. ..... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . 11,0 12,5 15,5 17,0 
Zuschlag fUr Stufenkopfe mit wieder-

kehrendem ProfiI ............. . .. . . .. . .. . 1,5 2,5 3,5 5,0 

1) Einzelne Angaben wurden der Preisliste von J. u. C. Schomer entnommen. 

Zementrohre. Die Verrechnung erfolgt nach der Baulange. 

Muffenrohre L~~~~~rD~h- 1751) 1100 1125 1150 I 200 1250 I 300 I 400 I 500 11000 

Wandstarke. = 20 20 22 23 27 30 30 35 40 90 

Gerade Rohre, Bau- DurchfluLl-
lange 1,00 m profiI ....... m S 0,0044 0,0079 0,0123 0,0177 0,0314 0,049 0,0707 0;1256 0,1963 0,785 

Gewicht je m kg 16 20 28 33 52 72 83 112 168 830 
Preis je m ... S 2,20 2,60 ~ 3,10 ~ 5,00 6,30 10,50 16,50 -

Einfache Zweigrohre Preis je m ... S 4,80 5,30 5,80 6,20 8,00 9,40 12,20 - - -
Bogenstl1cke1/.-Kreis " " ".,. " 2,20 2,60 2,90 3,30 3,90 5,20 6,50 - - -

" 
1/._ 

" " " " ... " 2,00 2,40 2,60 2,90 3,50 5,00 6,20 - - -
Rohre mit Putzloch 

und DeckeI 
" " " ... " 2,60 3,00 3,30 3,80 4,40 4,90 6,50 10,80 17,40 -

Verjiiugungsstiicke 
" " ", .. " - 2,40 2,80 3,10 3,90 4,60 6,30 - - ------::1--:-----------

Gerade Rohre mit 
Fa.Iz und FuBsohIe Preis je m ..• S 2,00 2,20 2,60 4,90 6,00 8,50 12,00 34,00 

Lichter Durchmesser 

1 
400/600 I 500/750 I 600/900 I 700/1050 I 800/1200 = 

Wandstarke ...... = 50 75 95 105 120 

Eiformlge Rohre 
DurchfluLlprofiI .. m' 0,1838 0,2872 0,4135 0,5628 0,7351 

(siehe Abb. 1-5) Gewicht je m .. kg 245 420 690 800 1200 
Sohlenbreite ..... mm 300 360 430 470 540 
Preis je m ...... S 16,80 22,50 33,00 45,00 63,00 

1) Baulll.nge 0,75 m. 

. Abb. 1 Abb. 2 Abb.3 Abb.4 Abb.5 
Eiformige Rohre 
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Rohre aus Asbestzementschieferl). Diese Rohre zeichnen sich durch geringes 
Gewicht und leichte Verlegbarkeit aus, haben hohe Festigkeit gegen AuBen- und 
Innendruck sowie hohe Widerstandsfahigkeit gegen atmospharische Einflusse. 

Erzeugt werden a) Rohre mit Muffen fur drucklose Leitungen fiir foJgende 
Verwendungsmoglichkeiten: Dachableitungen, Kanalisation, Rauch- und 
Dunstabzuge, Kaminaufsatze und Ventilationen, HeiBluftheizungen und als 
Schutzrohre fur Kabelleitungen, 

b) Rohre, welche mittels spezieller Kupplungen verbunden werden, fiir 
Innendrucke bis zu 10 Atmospharen geeignet sind und vornehmlich fiir Wasser-, 
Gulle- (Jauche-), Turbinenleitungen usw. verwendet werden. 

Bei Verwendung als Abortabfallrohre, Abfiihrung nicht neutraler Flussig
keiten oder bei Verlegung in saurem Grund sind die "Rohre innen bzw. auBen 
zu impragnieren. 

a) Gerade Muffenrohre 

Innendurchmesser in mm 50 60 80 100 125 150 175 200 250 300 ------------------
Wandstarke in mm 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 

------------------
Gewicht je m rund kg 2,82 3,82 5,54 6,94 8,38 11,20 13,28 16,32 20,42 27,42 

------------------
Preis je m in S 2,30 2,60 3,00 3,50 4,50 6,00 7,50 8,50 12,00 18,00 

Diese Rohre werden normal in Nutzlangen zu 1,2 und 3 m, eventuell 4 m 
lang geliefert. Fiir Innenanstrich werden 10%, fur beiderseitigen Anstrich 
20 % Aufschlag auf obige Preise, welche sich ab Fabrik verstehen, berechnet. 

Formstiicke fUr Muffenrohre (Wandstarken wie bei den Rohren) 

I Innendurchmesser in mm 

50 I 60 I 80 I 100 I 125 I 150 I 175 I 200 I 250 I 300 

Bogen 90° Gewicht kg 1,26 2,12 3,04 4,75 6,68 8,46 12,81 15,74 26,07 39,66 
Preis S 1,50 1,70 2,30 3,00 4,00 5,20 7,00 9,00 15,00 23,00 

------------------
Bogen 45° Gewicht kg 1,26 1,69 2,43 3,78 5,34 6,68 10,07 12,35 20,32 30,68 

Preis S 1,30 1,50 2,00 2,50 3,50 4,50 6,00 8,00 13,00 20,00 
---------------------

T-Stiick- Gewicht kg 2,52 3,24 4,68 7,11 9,97 12,47 18,85 23,02 37,87 57,21 
Abzweiger Preis S 2,00 2,50 3,50 4,50 6,00 8,00 11,00 14,00 21,00 33,00 

--------------------
Doppel- und Gewicht kg 1,60 4,50 6,41 9,84 13,73 17,00 25,58 31,11 50,74 76,06 

Eckabzweigung Preis S 2,50 3,00 4,00 6,50 10,00 13,00 16,00 20,00 32,00 45,00 
'------------------

Putzstiicke Preis S - - - 6,00 7,50 9,50 12,00 14,00 20,00 -
----I---

5,33 7,7319,15114,03 

--
Doppelmuffen Gewicht kg 1,26 1,62 2,34 3,30 4,62 19,57 

Preis S 0,90 1,00 1,20 1,80 2,20 3,00 4,20 5,00 9,00 13,00 

1) Eternitwerke L. Hatschek, Wien und Wietersdorfer Zement- und Duritwerke Phil. Knoch &00. 
Klagenfurt. 
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Kamin- (Dunst-) Aufsatze 

Innendurchmesser in mm 1100 I 125 1150 1175 I 200 I 250 I 300 
I 

I 

Lange rund mm . . . . . . . . . . . .. . ....... 1200 1250 1300 1400 1460 1700 1950 
Wandstarke in mm ................... 8 8 8 10 10 12 12 
Gewicht in kg ........................ 4,57 8,41 11,25 17,57 20,97 33,35 51,14 
Preis in S ............................ 8,00 11,00 15,00 18,50 25,00 40,00 60,00 

1 

b) Druckrohre samt Gibault-Kupplung je Urn (normale Lange 4,0 m) 

Innendurchmesser in mm t ~t" IProbe-ne s-
50 I 60 I 80 1100 1125 /150 1175 1 200 1 250 1 300 Druck in at 

Wandstarke in mm 8 8 8 9 10 10 10 10 10 1 12 I 

Gewicht in kg .... 3,20 3,70 4,80 6,50 8,90 10,50 12,50 13,70 17,501 25,00 2,51 5,0 
Preis in S ........ 5,00 6,00 7,80 9,90 12,80 15,00 18,00 21,00 29,00 1 37,50 

-------------------1-
Wandstarke in mm 9 9 9 10 12 14 15 16 18 20 
Gewicht in kg .... 3,60 4,2015,50 7,50 11,00 15,50 19,00 23,00 32,00 42,50 5,0 110,0 
Preis in S ........ 5,20 6,30 8,10 10,20 13,30 16,40 19,80 23,70 33,00 43,00 

WWIWMWW20i2s20--I--Wandstarke in mm 10 
Gewicht in kg .... 4,00 4,70 6,50 9,00 13,00 18,00 23,00 29,00[46,00 66,00 10,0 20,0 
Preis in S ........ 5,60 6,70 8,60 10,50 13,80 17,00 21,00 25,50 37,00 49,00 t 

Anmerkung: Die Preise verstehen sich frachtfrei osterreichische Empfangstation, 
einschlieBlich Wust. 

Zementdachfalzziegel. 

DoppeI£alzziegel "Lissa", 15 Stuck je m 2, 1000 Stuck ............ . 
Firstziegel "Sachsen", 43 em lang, 1000 Stuck ................... . 
"Kronendach", 25 Stuck je m 2, 1000 Stuck ................... . 

Bausteine aus Stampfbeton. 

Hohlsteine, 60/30/23 em = 12 Ziegel osterr. Format, 100 Stuck ...... . 
" G. 45/30/15" 6 " 100 " ...... . 
" A.Z. 30/15/15 " = 2" " ,,100 

Paxhohlsteine, 25/25/15 " = 4 "deutsch. 100 

S 105,00 
" 450,00 
" 100,00 

S 140,00 
" 54,00 
" 20,00 
" 32,00 

Kaminsteine, I Loch, 30/30/15 em, 100 Stuck ................... S 69,00 

Kaminabdeckplatten. 

Anzahl der Locher. 

Preis je Stuck S 
Sockelsteine 

123 
3,00 4,50 6,00 

a) inQuaderform, die Rander in Schlag ausgefiihrt, GroBe 60/25/30 em, 
je 10 Stuck ...................................................... S 22,00 

b) wie vor, jedoch aus Schlackenbeton, die Sichtflachen in Quarz-
beton ausgefiihrt, je 10 Stuck ..................................... " 20,50 

c) wie vor, GroBe 60/30/5 cm, je 10 Stuck ..................... " 8,50 
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Betonbottich, rund, 1000 1 Inhalt, je Stuck " . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 105,00 

Brunnengrand, 70/70/80 em, je Stuck .......................... " 60,00 
Brunnendeckel, 10 em stark, mit Stahleinlagen. 
150 em Durehmesser, a) glatt verrieben, je Stuck ............. S 

b) gestoekt, 
175 " " 

a) glatt verrieben, " 
b) gestoekt, " " 

............. " 

Zaunsaulen (Paekstall), armiert und sehalrein, gerade. 
Starke in em 10/10 12/12 14/14 16/16 

Preis je 1 m in S 2,60 3,20 4,50 5,40 
Fur gebogene Saulen 10 % Aufsehlag. 

28,00 
40,00 
34,00 
50,00 

Mauerabdeckplatten mit zweiseitiger Resehe, in einfaeher AusfUhrung, 10 em 
stark, 

glatt verputzt: 

Breite in em.. . . . . . . . . . .. 30 45 60 
Preis je m in S .......... 7,50 10,00 12,50 
Randsteine. 

gesehliffen und gestoekt 
mit Dolomitsandauflage: 

30 45 60 
14,00 20,00 25,00 

a) mit Stahleinlagen, abgefast und gestoekt, aus Kunststeingranit, 
je m2 ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••.•••••..•••• S 7,60 

b) wie vor, jedoeh abgerieben, aber ohne Stahleinlagen, je m2 •••• " 7,70 
Armierte Tragplatten 
it) fUr Fenster- und Tiiruberlagen mit einer zulassigen Nutzlast von 

5000 kg/m2, 100 bis 150 em lang, hergestellt in Breiten von 15, 25 und 
30 em, je m2 ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.••• " 11,00 

b) fUr Deekenkonstruktionen (zwischen I-Tragern) mit einer Nutzlast 
von 250 kg/m2 und einer Auflast von 150 kg/m2, in Langen von 1,50 m, 
je m2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • . • • . •• " 8,80 

Brunnenringe 
50 em BauhOhe, liehter Durehmesser 100 em, je Stuck ........... S 17,00 
Pflasterplatten 
a) Zementplatten, 20/20 em, 2,5 em stark, naturfarbig, je m2 ••••• S 6,00 

" 20/20 " 2,5" " rot oder schwarz, je m2 •• " 8,50 
Trottoirplatten, gerippt, 5 em stark, je m2, 50/50 em . . . . . . . . . . . .. " 5,90 
b) Terrazzoplatten, 20/20 em, 2,5 em stark, grau, gesehliffen, je m2 • " 14,00 
Futtertroge 
a) fiir Rinder, 1,20 m lang, im Liehten 40 em weit und 25 em tief, 

Je Stuck ......................................................... S 19,50 
b) fur Sehweine, 0,90 m lang, im Liehten 35 em weit und 20 em tief, 

je Stuck ......................................................... " 14,00 
e) fUr Pferde, 1,45 m lang, im Liehten 35 em weit und 25 em tief, 

je Stuck ......................................................... " 23,50 
d) Pferdemuseheln, Reehteekform, 0,75 m lang, im Liehten 35 em 

weit und 25 em tief, je Stuck...................................... " 13,20 
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Steinzeug- und Tonwaren 
Laut Mitteilung der Tonwarenabteilung der Niederosterr. Escompte-Gesellschaft, Wien 

1. Glasierte Steinzeugrohren fUr Abort-, Kanal- und Wasserleitungen 

Gerade Rohre Q)c<I ... . . 
I 'Q) c<I Q);::;--

.~ ~ ~ <JllO 
Q) ,~i3 ~ bo ... mit festen .~I-' ,!< ,..; 1l'Q) 

.~~ "0 
"""'oj Q) ~"; ~ QJ ~ 00 ,,:=- Q 

~ Q) P o,!< rf1 Muffen ~~ ... Q) 
rf1 "0,.0 ~ ~ . "'~ S ... Q 
Q) vollwandig 

Q) ~,p ;:l ,..; ,.o~ ~ Q) 

S ;:l,.o Ion ~ -+J P ] p; t-- .g@«> S ~o ...... O;:l -+J"O 0 ....,., 
p~ :e~ ,.oU;~ -<1 0 • ~ '" . rf1 ,.oQ) p;:l 

,.0 -+J I 0'" 
,,0 "'Q) ...... ;:l • Q-+J ...... p;Q) 

Q ,.ob{) 0 -<11- ~~~'" ;:l ~ 0,.0 o UJ. Q) ~.~ ... ;:lO Q) 

p."O ,0 o.S,o p .~ ,!< rt:.UJ. Q)~ P;,o ..... "0,0 em til lE • ,.0,.0 ...... ,!< g~ 

~;:ll .§ ;:l b{);;!; P;,.o ~$,.o ~-<1 ~ -+J Q 
0 ;:l;:l,.o P;;:l,.o ~<tl~.o ~.P""! Q) 

~~ 0,.0 0-<1 ~P-<1 °P-<1 i§;as~ i:/.iUJ.-<1 pS"O 
... S 0'''' p, .,., I=Q 0 0 UJ. P, P,S 
$S 
,.0 

je 1 m .S ;:l Preis je Stuck, rund 0,5 m lang, in Schilling H'''' Baulange 

50 9 3,30 3,30 4,40 4,40 6,60 4,40 6,60 9,90 4,40 -

75 12 4,20 4,20 5,60 5,60 8,40 5,60 8,40 12,60 5,60 -
100 14 5,40 5,40 7,20 7,20 10,80 7,20 10,80 16,20 7,20 19,40 
125 18 6,90 6,90 9,20 9,20 13,80 9,20 13,80 20,70 9,20 22,00 
150 24 8,10 8,10 10,80 10,80 16,20 10,80 15,20 24,30 10,80 24,00 
175 30 9,60 9,60 12,80 12,80 19,20 12,80 19,20 28,80 12,80 26,60 
200 35 11,40 11,40 15,20 15,20 22,80 15,20 22,80 34,20 15,20 29,80 
225 43 13,20 13,20 17,60 17,60 26,40 17,60 26,40 39,60 17,60 32,90 
250 53 16,20 16,20 21,60 21,60 32,40 21,60 32,40 48,60 21,60 38,10 
300 66 20,40 27,20 - 27,20 40,80 27,20 40,80 61,20 27,20 53,60 
350 85 26,40 35,20 - 35,20 52,80 35,20 - - 35,20 66,40 
400 108 33,00 44,00 - 44,00 66,00 44,00 - - 44,00 80,40 
450 125 43,20 64,80 - 57,60 86,40 57,60 - - 57,60 125,20 
500 150 51,60 103,20 - 68,80 103,20 68,80 - -- 68,80 147,60 
600 190 75,00 150,00 - 100,00 150,00 100,00 - - 100,00 210,00 

') Fiir Patentputzrohre nach ONORM ein 15'1oiger Aufschlag. 

Bei Bogen sowie Abzweigern mit Putzloch und Steinzeugdeckel ist der Preis mit 
dem P/afachen des betreffenden Formstuckes zu berechnen. 

Bei einfacheu und doppelten Abzweigern von 300 mm aufwarts, mit Ansatzen 
von 300 bis 600 mm, berechnet sich der Preis mit dem 2- bis 5 y:!fachen des Preises 
des geraden Hauptrohres. 

2 J 

8 9 
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,. {6 f6 17 18 20 

22 

2. AborUrichter 

Gegenstand I 
hoch cm IOb~re ~ichtel Untere lichte Weite in mm I ~reis)e 

W mte III cm Gewicht in kg Stuck III S 

Gerade, Abb. 13 30 30 150 175 200 9,00 -- -- --
14 15 16 

Schrag, Abb. 14 45 30 
150 175 200 12,00 -- --

20 18 19 

3. Kamin- und Dunstaufsatze 

Gewiihnliche Form: Abb. 18 Abb. 19 
A b b. 15 = ohne Deckel, Abb. 17 Windhauben- Doppelmantel 

Abb. 16 = mit fest em oder aufsatz Abb. 20 
abnehmbarem Deckel Hollander 

Lichter Rohr-
Hiihe bis rund Laufendmeter durchmesser 

0,80 I I I 1 I I I I 

Gewicht wie rund I m eines geraden Rohres 

0,80 I 1 I ly:! I ly:! I ly:! 

rund mm Preis fiir I Stiick in Schilling 

100 14,90 16,00 
I 

- - -
125 16,60 18,00 - - -
150 18,30 20,00 20,00 24,30 28,50 
175 22,00 24,00 24,30 28,50 33,00 
200 26,20 28,50 28,50 33,00 37,00 
225 30,30 33,00 - - -

250 36,70 40,00 - - -

300 45,20 50,00 - - -

Bauratgeber, 9. Auf!. 27 
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4. Sohlschalen aus Steinzeug fUr Betonkaniile 1) (Abb. 21) 

Kanal- Wand- Rohrteil von Gew. Preis fiir Radius r profil starke a Lichtweite resp. 
1 Lfm 1 Lfm rund mm rund em rund mm Sehnenlange s rund kg S rund mm 

75 30/45 20 1/3 von 150 I 
8 4,06 

130 
/" 

/ "-, / "-
,/ "-

/ "-

~ 
21 

100 40/60 20 1/3 von 200 12 5,70 
175 

125 50/75 25 1/3 von 250 17 8,10 
216,5 

150 60/90 25 1/3 von 300 22 10,20 
259,8 

175 70/105 30 1/3 von 350 24 13,20 
303 

200 80/120 30 1/3 von 400 28 16,50 
346 

225 90/135 35 1/3 von 450 31 21,60 
390 

250 100/150 35 1/4 von 500 25 19,36 
354 

275 110/165 35 1/4 von 550 31 24,08 
388 

300 120/180 25 11a von 600 38 28,12 
I 353 

Steinzeugplatten zu 4 
zur Verkleidung der Kanalwande, 25 mm stark, 200 mm breit, 500 bis 700 mm lang, 

Gewicht II kg per m, Preis per m S 5,60; 

5. Rinderbarren aus Steinzeug 
l\Iassiv, zum Ansetzen auf Untermauerungen, 75 em lang 

Innen rund mm AuBen rund mm Gewicht Preis Endstuck 
Fig. f. 1 Lfm fur I m Preis 

breit I tief breit I hoch rund kg S je Stuck S 

22 360 260 500 360 I 135 I 41,80 I 39,00 

Preise ab Fabrik 

6. Pferdemuscheln aus Steinzeug Abb. 23 (normale Type) 

Innen rund em Gewicht Preis fur 1 Stuck 
___ ----,-___ --,-___ rund kg S 

lang breit tief 

48 36 22 70 38,00 

23 Preise ab Fabrik 
') steinzeugsohlschalen und Wandplatten fiir Verkleidung von schliefbaren Betonkanalen miissen 

an der Innenseite glasiert und an der AuJ3enseite sowie an den StoJ3fugen miiglichst rauh (gerillt) sein. 
ONORM B 8065 vom 1. Juli 1929. 



FuBbodenplatten 

7. Steinzeug-FuUertroge flir Schweine und Schafe (Abb. 24) 
Einzeltrog 

419 

Lange TUnd em I 50 I 60 I 65 I 70 I 80 I 90 I 100 I 110 I 120 
Gewieht TUnd ern I 30 I 35 I 38 I 40 I 45 I 50 I 55 I 60 I 65 
Preis fiir 1 Stiiek S I 19,00 I 21,30 I 22,40 I 23,60 I 25,80 I 28,10 I 30,40 I 34,20 I 38,00 

Preise ab Fabrik 

8. Fliesen (Wandplatten aus Ton, glasiert): 

a) mit weiJ3er Emailglasur: 
150/150 mm, scharfkantig, je Stuck ...................... . 
150/75"" " ...................... . 
150/150 " mit 1 Rundkante, " " ...................... . 
150/150" " 2 Rundkanten,,, " ...................... . 
Gesimse, weiB, 150 mm lang, " " ...................... . 
Hohlkehlen, weiB, 150 mm lang, mit 5 cm Radius, je Stuck ...... . 

" Ichen und Eckstucke, je StUck ..................... . 

b) mit einfarbiger Majolikaglasur, auBer rot, schwarz und kobaltblau: 

2'1-

S 0,50 
" 0,25 
" 0,60 
" 0,65 
" 0,52 
" 0,78 
" 0,81 

150/150 mm, scharfkantig, je Stuck ........................ S 0,65 
150/75"" "" ........................" 0,35 
150/150 " mit 1 Rundkante, " " ........................ " 0,75 
150/150 " " 2 Rundkanten,,, ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 0,85 

c) mit einfarbiger Majolikaglasur III den Farben rot, schwarz und kobaltblau: 
150/150 mm, scharfkantig, je Stuck........................ S 0,70 
150/75"" ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 0,35 
150/150 " mit 1 Rundkante,,, ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 0,80 
150/150 " " 2 Rundkanten, " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 0,90 

9. Fu13bodenplaUen aus Ton, unglasiert, einfarbig: 

a) 150/150 mm, gelb, je Stuck .................................... S 0,38 
150/150" rot,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 0,40 
150/150" weiB,,, ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 0,46 

b) Mosaikfondplatten: 
170/170 mm je 1,0 m2, je nach Dessin ............ . 

c) Mosaikfriesplatten, ebenso .................... . 
d) Klinkerplatten u. Stockel fUr Pilaste

rungen von Trottoirs, Schlachthausern, Per- lang 
rons, Rampen, Fabriksraumen, Stallungen, mm 
Waschraumen usw., Spezialklinker-
platten, 4kuppig oder glatt, gelb oder braun 150 

e) Feinklinker, 4-, 8~ oder 9kuppig, gelb .. . 

" 
rot ...................... . 

" 
gelb ..................... . 

" 
rot ...................... . 

170 
170 
170 
170 

von S 22,60 bis 34,30 

" " 22,60 " 
34,30 

brcit stark Preis 
mm mm je m2 

150 40 S 23,00 
170 25 " 19,40 
170 25 " 19,40 
170 30 " 22,80 
170 30 " 22,80 

27' 
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lang breit stark Preis 
mm mm mm je m2 

f) Stallstockel, 1-, 2- oder 3teilig, gelb ..... 170 60 50 S 32,00 

" 
1-, 2-

" 
3 

" 
rot ...... 170 60 50 " 32,00 

" 
1-, 2-

" 
3 

" 
weiB .... 170 60 50 " 40,00 

g) Gerippte Platten, gelb ................. 170 170 25 " 19,40 

" " 
rot .................. 170 170 25 " 19,40 

" " 
gelb ................. 170 170 30 " 22,80 

" " 
rot .................. 170 170 30 " 22,80 

10. FassadeplaUen zur Verkleidung von Hausfassaden mit wetterfesten, glasierten 
oder unglasierten Tonplatten, scharfkantig oder abgefast: 

glasiert unglasiert 
je 100 Stuck 

142/67 mm, naturgelb oder rot .......................... S 36,60 18,30 
142/67" weiB oder schw/trz .......................... " 43,40 21,70 
67/67" naturgelb oder rot .......................... " 22,80 11,40 
67/67" weiB oder schwarz .......................... " 27,40 13,70 

142/67" naturgelb oder rot, mit einer Rundung ....... " 45,80 22,90 
142/67" weiB, schwarz, mit einer Rundung ............ " 52,60 26,30 

11. Gewichte 

der weiBen oder majolikaglasierten Fliesen .... 15 kg, je m2 = 44 Stuck 

" 
FuBbodenplatten, 150/150 mm ........ 38 

" " " = 44 
" 

" 
Fassadeplatten, 142/67 

" 
........ 40 

" 
100 Stuck 

" 
Mosaikplatten, 170/170 

" 
........ 45 

" 
je m2 = 35 

" 
" 

FUlinkerplatten, 150/150/40 " 
........ 88,2 

" " " 
42 

" 
" 

Feinklinker, 170/170/25 " 
........ 58 

" " " 
35 

" 
" " 170/170/30 " 

........ 68 
" " " 

35 
" 

" 
Stallstockel, 170/60/50 " 

........ 110 
" " = 100 " 

" 
gerippten Platten, 170/170/25 

" 
........ 58 

" " " 
35 

" 
" " " 170/170/30 " 

........ 68 
" " " = 35 

" Beim Versetzen der Fliesen ist zu beachten: 
Vor dem Versetzen der Fliesen sind die Wande vom alten Mortel zu reinigen und 

mit Spritzanwurf aus Zementmortel zu versehen. Die Fliesen sind vor dem Versetzen 
mindestens eine Stunde in reines Wasser zu tauchen. Das Bindematerial besteht aus 
geloschtem Kalk, feinem FluBsand und Portlandzement. 

Keramische Ausstattung 
Nach Mitteilung der Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft 

Baukeramiken finden Verwendung fUr AuBen- und Innenverkleidung. Sie sind 
frost~ und wetterbestandig, schlag- und stoBsicher, auBerordentlich farben- und formen
reich und absolut widerstandsfahig gegen die schadlichen Einwirkungen von Atmo
spharilien (Rauchgase, schwefelige Sauren usw.). 

Architekturkeramik eignet sich nicht nur zur Massenverwendung bei GroB
bauten, Reihenhausern und fUr Siedlungen, sondern auch fUr jedes andere Gebaude 
(Betonung der Eingange von Villen, Privathausern oder Laden, Ausschmuckung der 
Erker, Umrahmung der Fenster und TUren.) 
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Die Ausfiihrung von Baukeramiken erfolgt: 
1. Unglasiert, aus gelber, lichtroter oder dunkelroter Terrakottamasse; 
2. aus Steinzeug- bzw. Klinkermaterial in Farbschattierungen von lichten rot

braunen bis zu dunkelbraunen, violetten Farbtonen, 
3. glasiert, in jeder gewiinschten Farbschattierung, OberfHichenbehandlung in 

Rochglanz, halbmatt oder matt, auch in bunter Majolika oder in Kunstglasur. 
Baukeramiken werden erzeugt fiir AuBen- und Innenverkleidung (Portale, 

Fensterumrahmungen, Gesimse, Sockelflachen, Mauerabdeckungen, ornamentaler und 
figiirlicher Schmuck, Fassadeverblendungen, VestibUle, Wintergarten, Bahnhofhallen, 
Stiegenhauser, Badeanlagen usw.). 

Zur Verkleidung von Wanden werden keramische Platten etwa 20 mm stark 
in GroBen bis zu 40 X 40 cm geliefert, und zwar mit glatter, schwach oder stark 
gerauhter Oberflache, unglasiert, geklinkert und in Glasuren nach Wahl. 

Preise von Platten aus wetterfestem Terrakottamaterial je m 2, jedoch 
ohne Versetzen: 

1. In unglasierter Ausfiihrung, gelb und lichtrot, rund.. . . . . . . . . .. S 23,00 
dunkelrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,27,00 

2. In Steinzeug oder geklinkerter (gesinterter) AusfUhrung, licht-
braun oder dunkelbraun, rund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,30,00 

3. Einfarbig glasiert, Glasuren nach Wahl, rund . . . . ... . . . . ... . .. ,,45,00 
Platten mit Rundung fUr Eckbildung werden zu den vorstehend angefiihrten 

Preisen mit einer Aufzahlung von S 1,50 je m' Rundung geliefert. 

Das Versetzen einschlieBlich Beistellung der Bindemittel kostet je m 2 

zwischen S 14,00 und S 28,00, besonders komplizierte Stellen mehr; hierbei ist 
Mitbenutzung von Gerusten vorausgesetzt. 

Gesimse, Stabe, Friesplatten, Sockelplatten und Deckplatten usw. werden 
je Lfm, relifierte Stucke, wie Einlagen, Ornamente, Tragsteine, SchluBsteine, 
Konsolen, Fullungen, Figuren und Vasen usw. je Stuck und je nach der Aus
fuhrung und GroBe berechnet; z. B. kommen glasierte Baukeramiken infolge des 
mehrmaligen Brandes urn etwa 80 bis 100 % h6her zu stehen als unglasierte Stucke 
derselben GroBe. 

Allgemein giiltige Preise lassen sich fur diese Keramiken nicht angeben; daher 
Sonderanbote einholen! 

Bestellungen konnen nach Zeichnungen oder eingesandten Modellen ausgefiihrt 
werden. Baukeramische Elemente werden auch in begrenzter Anzahl auf Lager gehalten 
oder konnen nach vorhandenen Formen oder Modellen in etwa 6 bis 8 W ochen geliefert 
werden. 

Das Versetzen der Baukeramiken kann jeder gewohnliche Maurer besorgen. 
Es ist jedoch zweckmaBiger, diese Arbeit durch fachlich geschulte Spezialarbeiter vor
nehmen zu lassen. In diesem Falle sind liber den Transport bis zur Versetzstelle besondere 
Vereinbarungen zu treffen. 

Bei glatten Wanden und Fassadeverkleidungen werden die einzelnen Elemente 
nur mit Zementmortel (1: 5) auf die vorbereitete und gereinigte Mauergrundflache 
versetzt. Ausladende Stiicke, wie Gesimse, Tragsteine usw. werden mit Eingriffen 
versehen, die in das Mauerwerk eingemauert oder mittels Raken und Kupferdraht an 
das Mauerwerk angehangt und mit Zementmortel ausgegossen werden. Bei weitaus
ladenden Gesimsen empfiehlt es sich, die Keramiken durch entsprechende Stahlarmierung 
mit dem Mauerwerk zu verbinden. Bei groBeren Stiicken wird der Mortelmischung 
Kalkmilch (statt Wasser) zugesetzt. Baukeramiken werden mit 5 bis 10 mm breiten 
Fugen versetzt. Die Fugen miissen voll mit Zementmortel ausgefiillt sein. Alle Keramiken 
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miissen sofort nach Fertigstellung der Versetzarbeit grundlich mit Wasser gereinigt 
werden, bevor der anhaftende Zement vollstandig fest wird. Sollten Keramiken vor 
.Anbringung des Verputzes versetzt werden, so ist es zweckmaJlig, dieselben mit 
Makulaturpapier zu verkleben, damit sie durch den nachtraglichen Mortelanwurf nicht 
beschmutzt werden konnen. Geringe Verunreinigungen konnen nach Fertigstellung 
der Montagearbeit mittels stark verdiinnter Salzsaure entfernt werden. 

Vorkommende unterschiedliche GroJlen- und Farbenschwankungen sind bei Be
urteilung keramischer Erzeugnisse nicht als Mangel zu betrachten. 

Stra13enbau 
Bearbeitet von Senatsrat a. D. lng. Leopold Kosetschek, beh. aut. Ziviling., unter 
Mitwirkung der Firmen ".ASD.AG", Bauabteilung der "TEER.AG" .A. G., der Firmen 
Johann SchuJlmann, Basaltwerk R.ADEBEULE; K. Korn, Bauges. m. b. R., 
"GESTR.A", Ges. fUr StraJlenbaubedarf und der WIENER B.AUSTOFFE-.A. G. in Wien, 

sowie des Rerrn Oberbaurates Dr. lng . .A. Pres lick a 
Die Preise fiir Materiallieferungen verstehen sieh stets "loko ErzeugungsstelIe, franko n1ichste 

Bahnstation" und 1st die Fraeht fiir Nebengebiihren fiir den Verbrauehsort zuzuschlagen. 
In [ ••••• l Kla=ern sind die derzeit geltenden mittleren Einheitspreise fiir Wien beigesetzt. 
Die Einheitspreise fiir aIle -Arbe.itsleistungen bezi~hen slch auf derzeitige HerstelIungen in Wien. 

A. Makadamstra:f3en 

I. Materiallieferungen 
1. 1 ma harte, zur Herstellung eines Grundbaues (Packlage) geeignete 

Bruchsteine laut ONORM Nr. B 3107 ......................... S 8,00 
geschlichtet in meBbare Figuren loko Baustelle ............... " [18,00] 
Erfolgt die Lieferung nach Bahngewicht, dann enWillt fiir das 
Schlichten in meBbare Figuren an der Baustelle je I ma ....... " 2,00 

2. 1 ma GebirgsschIagelschotter laut ONORM Nr. B 3106 der Korn-
groBe 25 bis 120 mm, aus hartem Kalkstein .................. " 10,00 
geschlichtet in meBbare Figuren an der Baustelle ............. " [19,00] 

3. 1 m3 Gebirgssplitt der Kornung 12 bis 25 mm oder Gebirgsgrus der 
Kornung 5 bis 12 mm, sonst wie Post 2, und zwar: 
a) staubgemischt ...................................... S 10,00 [19,00] 
b) staubfrei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 12,00 [21,00] 
c) gewaschen ......................................... ,,12,00 [21,00] 

4. 1 ma Gebirgssand der Kornung 0,2 bis 5,0 mm, sonst wie Post 2, und zwar: 
a) staubgemischt ...................................... S 10,00 [19,00] 
b) staubfrei ........................................... ,,12,00 [21,00] 
c) gewaschen ......................................... " 12,00 [21,00] 
Erfolgt die Lieferung Post 2, 3 und 4 nach bahnamtlichem Ge-
wicht loko Baustelle, dann entfiillt fUr das Aufrichten in meBbare 
Figuren je 1 rna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 0,60 

5. 1 ma Kalksteinmehl (Staub, Filler) der Kornungen O,Olbis 
0,086 mm, sonst wie Post 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 300,00 
oder je 100 kg loko Baustelle ................................ " 30,00 

6. I ma Riesenschotter, laut ONORM Nr. B 3106 zur Herstellung einer 
Riesenschotterdecke, 90 bis no mm KorngroBe. . . . . . . . . .. S 10,00 [20,00] 

7. I ma Rundschotter, an der Erzeugungsstelle (Mitteilung der Wiener 
Baustoffe-A. G.), laut ONORM Nr. B3106: 
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Donau-Gattung Kornung material 

Rundschotter ........... 25-55mm S 3,90 [14,00]1) 

Rundsplitt (Riesel) ..... ! 5-25 mmj 
S 8,80 [23,80]1) 

Rundgrus .............. S 8,80 [23,80]1) 

Gebrochener Rundsplitt. S 7,70 [21,60F) 

Eisen-
schwellen-

Bahn- oberbau .. 25-45mm S 3,90 [14,00]1) 
schotter 

fUr Holz-
I schwellen-

obcrbau .. 45-80mm S 3,90 [14,00]1) 
') Angenommen ist eine llaustelle im XVI. Bezirke Wiens. 

8. 1 m3 Sand, loko Erzeugungsstelle, wie Post 7: 

Donausand je m3 in S 
I 

Ziegel-
Art decker-

gebaggert I Imal 
I 

2mal 
I 

sand 
geworfen geworfen S 

Gstatten· 
material aus Wien-Wiener 

Gstatten fluB-
material 

J\1ittlere Ein-
beitspreise 

S [10,00] -

S [16,00] S [16,00] 

S [16,00] -

- -

- -

- -

Gstatten-
sand Donau-
je m3 wells and 

S 

423 

An-
merkung 

Auf-
gerichtet 
in meB-

bare 
Figuren 

loko 
Baustelle 

An-
merkung 

I I I 1 [36,80]1)1 1 I t:~:11~~:t 
Sande. 4,80 [1l,50] I 6,90 [13,10] 19,00 [15,20] 15,30 [12,00] [21,00] Fra~~te1~ko 

') Angenommen ist eine Baustelle im XVI. Bezirke ,Viens. 

9. 1 m3 geworfener ~Iauerschutt, ohne Zufuhr ................... S 
10. 1 m3 sandfreier Lehm, loko Baustelle ......................... " 
11. 1 rn3 kalk- und sandfreier Tegel, loko Banstelle .............. . 

II. Aufbrechungen 

12. 1 m3 Stra6engrundbau (Packlage), aus Bruchsteinen aufreiilen und 

[8,50J 
[lO,OOJ 
[10,00J 

die gewonnenen Steine in kubischer Form schlichten ........... S [5,00J 
13. 1 m3 Schotterkruste (festgewalzte Makadamdeeke aus Gebirgs-

sehlagelsehotter oder Rundsehotter) mit Handarbeit aufbreehen." [8,00] 
14. 1 rn3 wie Post 13, jedoeh maschinell oder mit Aufreiiler aufbreehen. 

Der Einheitspreis, Post 13, ermaBigt sieh je naeh Besehaffenheit 
und Starke der Kruste, sowie naeh Umfang der Arbeit und Ortlieh
keit um 50 bis 80%. 

III. Arbeitsleistungen fur MakadamstraBen und Gehwege 

15. 1 m3 Schotter·Splitt·Grus oder Sandmaterial von den Figuren auf 
die Baustelle in einer Distanz bis 50 m zufiihren und auf eine 
bestimmte Hohe ausebnen .................................. S [2,40] 
Fur jede weitere Entftlrnung um je 20 m bis zur Gesamtentfernung 
von 250 m, wobei Teile unter 10 m nieht gereehnet werden, wird 
ein Zuschlag geleistet je 1 m3 von ..........................." [0,20] 
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16. 1 m3 wie Post 15 verfiihren: 
a) von 250 bis 800 m Gesamtentfernung ..................... S 
b) iiber 800 m Gesamtentfernung ............................. " 

17. 1 mS Schotter-Splitt-Sand-Filler in meBbare Figuren aufrichten . " 
18. 1 m3 Schotter-Splitt-Sand-Filler, einmal durch ein Gitter werfen 

und abseits legen .......................................... " 
19. 1 mS Bruchsteine in meBbare Figuren aufschlichten ........... " 
20. 1 m2 Bruchsteinunterbau (Packlage) 0,24 m hoch herstellen, ohne 

Materialbeigabe, jedoch samt Zufuhr desselben von den Figuren " 
21. 1 m2 Bruchsteinunterbau, 0,32 m hoch herstellen, sonst wie Post 20. " 
22. 1 m2 Stra.8enfahrbahn mit 0,32 m hohem Grundbau aus harten 

Bruchsteinen, hierauf eine 0,19 m hohe Schicht Gebirgsschlagel
schotter, iiberzogen mit einer 0,04 m hohen Schicht von Gebirgs
rieselschotter, die in komprimiertem Zustand eine 0,15 em starke 
Schotterdecke bilden, fiir Ausfiihrung des Grundbaues, Zufiihren 
und Planieren des vorhandenen Schotters samt allen Erfordernissen, 
jedoch mit Ausnahme der Erdgrabung und Verfiihrung, der 
Schotterlieferung, der Beigabe der Bruchsteine und des zur Kom-
primierung erforderlichen Bewalzens und Spritz ens ............ , " 

23. 1 m2 Stra.8enherstellung wie Post 22, jedoch mit einer in kompri
miertem Zustande 0,21 m hohen Schicht von Gebirgsschotter, be
stehend aus einer 0,27 m hohen Schicht von Gebirgsschlagel
schotter und einer 0,04 m hohen Schicht von Gebirgsrieselschotter " 

24. 1 m2 Stra.8enherstellung wie Post 22, jedoch mit einem nur 0,24 m 
hohen Grundbau ........................................... " 

25. 1 m2 StrsBenherstellung mit einem 0,24 m hohen Grundbau, im 
iibrigen wie Post 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

Herstellungen von SchotterstraBen ohne Grundbau 

26. 1 m2 Stra.8enfahrbahn, bestehend aus einer 0,19 m hohen Lage 
von Gebirgsschlagelschotter, worauf ein 0,04 m hoher "Oberzug von 
Gebirgsrieselschotter zu geben ist, die zusammen in komprimiertem 
Zustand eine 0,15 m hohe Schotterdecke bilden, sonst wie Post 22, 
ausgenommen den Grundbau ................................ S 

27. 1 m2 Stra.8enherstellung wie Post 23, jedoch ohne Grundbau ... " 
28. 1:ru2 StraBenfahrbahn, bestehend aus einer 0,15 m dicken Schicht 

von Gebirgsschlagelschotter, worauf ein 0,04 m dicker 'Oberzug 
von Gebirgsrieselschotter zu geben ist, die zusammen in kompri
miertem Zustand eine 0,12 m starke Schotterdecke bilden, sonst 
wie Post 26 ............................................... " 

Herstellungen von Gehwegen 

29. 1 m2 Gehwegherstellung mit einer 0,08 m dicken Lage von Gstatten
schotter, einer 0,08 m hohen Schicht von Gebirgsrieselschotter 
und als oberste Decke einer 0,03 m hohen Lage von Gebirgssand, 
fiir alle Materialbeigabe, Handarbeit und Requisiten usw., samt 

[5,00] 
[9,00] 
[0,60] 

[1,00] 
[2,00] 

[2,00] 
[2,60] 

[3,00] 

[3,10] 

[2,60] 

[2,70] 

[0,60] 
[0,75] 

[0,50] 

vollkommener Komprimierung ............................... S [6,00] 
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30. 1 m2 Gehwegherstellung wie Post 29, jedoch ohne die 0,08 m dicke 
Schicht von Gstattenschotter ................................ S [4,80] 

31. 1 m2 Gehwegherstellung mit einer 0,08 m dicken Lage von 
Gstattenschotter, einer 0,08 m hohen Schicht von Donauriesel
schoUer und als oberste Decke einer 0,05 m hohen Schichte FluB-
sand, sonst wie Post 39 ...................................." [6,00] 

32. 1 m2 Gehwegherstellung wie Post 31, jedoch ohne 0,08 m dicke 
Lage von Gstattenschotter .................................. " [4,80] 

33. 1 m2 Gehwcgherstellung in der Art, wie sie in den Parkanlagen 
durchgefUhrt wird, bestehend aus einer 0,16 m dicken Lage von 
Grubenschotter, einer 0,08 m dicken Lage von Donaurieselschotter 
und einer obersten 0,08 m hohen Schicht von feinem Gebirgssand, 
ohne Erdabgrabung und Verfuhrung fur den Wegkorper, jedoch 
mit Beigabe samtlicher Materialien usw., samt Bewalzung und 
Bespritzung bis zur vollkommenen Komprimierung .. . . . . . . . . .." [8,40] 

34. 1 m3 Sand oder Schotter waschen, d. i. im Wasser von allen erdigen 
bzw. organischen Bestandteilen durch Umstechen oder Umruhren 
mittels Schaufeln oder Maschinen so befreien, daB dieser fur die 
Betonierung und Mortelbereitung tauglich ist, samt Beistellung 
der hierzu notigen Apparate und Maschinen, fur alle Aufsicht, 
Arbeit und Requisiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." [2,00] 

35. 1 m2 Humisierung und Besamung, d. i. den vorhandenen Humus 
(Ackererde oder sonst brauchbaren Abraum) auf die Distanz von 
50 m zur Verwendungsstelle zufuhren, auf die zu planierende, mit 
der Spitzhacke zu lockernde Flache, ohne Unterschied der Neigung 
und Hohe, in der Dicke von 20 cm auftragen, komprimieren und 
mit anwuchsfahigem, englischem Raygrassamen oder mit einem 
anderen Grassamen besamen, samt Beigabe des letzteren, fUr 
aIle Arbeit, Aufsicht und Requisiten ........................." [2,40] 

Anmerkung. 1st statt einer 20 em starken Humussehieht eine niedrigere oder 
hohere aufzubringen, so andert sieh die Vergiitung proportional der Dicke dieser Sehicht. 

36. 1 m2 Flachrascnbekleidung aus regelmaBig geschnittenen, 30 cm 
langen, 30 cm breiten und 10 cm dicken Rasenziegeln samt An
pflockung und Beigabe des Materials, aller Arbeit und Requisiten S 

37. 1 m2 Kopfrasenbelag, 30 cm dick, sonst wie Post 36 ........... " 
38. 1 m2 Rigolpflaster aus Rundriesel mit einem Durchmesser von 

10 bis 12 cm in der Lange und 7 cm in der Breite, samt Beigabe 
aller Materialien: 
a) in Sand gelegt .......................................... " 
b) in Romanzementmortel gelegt ............................ " 

39. Eine Dampf- oder Motorwalze einschlieBlich Bedienung und aller 

[3,30] 
[8,00] 

[10,00] 
[14,00] 

Beigabe der Betriebsstoffe je Tag (8 Stunden) ................ " [100,00] 
40. Einen Wasserwagen mit ein Paar Pferden und Kutscher je Tag 

(8 Stunden) ..............................................." [76,00] 
41. Einen AufreiBer je Tag (8 Stunden) samt Walze nach Post 39 " [150,00] 
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B. Staubbekiimpfung und Oberfliichenbehandlungen wassergebundener 
Makadamstraf3en 

I. Staubbekampfung 
Zur Staubbekampfung bedient man sich auJler der Bespritzung mit Wasser so

genannter Staubbekampfungsmittel. Dieselben sind: 
a) wasserbindende Salze (Chlormagnesium, MagneSiUm-l 

chlorid u. a.) wenig gebrauchlich 
b) Emulsionen von tilen (Ephyrit, Antistof, Sprengelith u. a.) 
c) Teerole (Tarbit) } . .. . 
d) mineralische Staub/He (Impregnol) derz61tgebrauchlich 

42. 1 m2 Besprengung, 1mal ausgefiihrt mit Teerolkomposition 
"Tarbit", heiB .............................................. S [1,00] 

43. 1 m2 Besprengung, 1mal ausgefiihrt mit mineralischem StaubOl, 
und zwar Vorolung und folgender Hauptolung ................ " [0,70] 

44. 1 m2 Besprengung, 1mal ausgefiihrt wie Post 43, im zweiten Jahre" [0,65] 

II. OberfIachenbehandlungen 

a) 0 berflachen teerungen. Sie werden ausgefiilirt mit destilliertem Teer, 
prapariertem Teer (sogenannten Pecholmischungen), Teeremulsionen oder Teersuspen. 
sionen. Die Makadamflache wird griindlich von Staub, Kot und losen Bestandteilen 
gereinigt, bei Behandlung mit Emulsionen sogar unter Druck gewaschen, dann wird 
das Bindemittel heiB, oder im letzteren FaIle kalt, bei trockenem, warmem Wetter diinn 
aufgetragen, die Oberflache mit Grus abgedeckt und letzterer eingewalzt. Doppelte, 
unmittelbar aufeinanderfolgende Ausfiihrung ist zu empfehlen, sonst zweite Behandlung 
etwa nach Jahresfrist notwendig. 

45. 1m2 Oberfi1tchenbehandlung, einfache Ausfiihrung mit destilliertem 
oder prapariertem Teer, einschlieBlich aIler Handarbeit, Material
beigabe und Maschinen, einschlieBlich Gruslieferung, Abdeckung 
damit und Einwalzen, wobei je 1 m2 erforderlich sind: 212 kg Teer 
und 0,01 m3 Grus mit 5 mm KorngroBe .............. -........ S [1,60] 

46. 1 m2 wie Post 45, jedoch bei unmittelbar aufeinanderfolgender 
Doppelausfiihrung, wobei erforderlich sind: 4 kg Teer; 0,01 m3 

Splitt, 10 bis 15 mm; und 0,01 m3 Grus, 5 mm Korn .. . . . . . . .." [3,20] 
47. 1 m2 Oberfi1tchenbehandlung mit einer Teeremulsion, z. B. "Ma-

gnon", "Arzite", sonst wie Post 45 bei einfacher Ausfiihrung .... " [1,80] 
48. 1 m 2 wie Post 47, jedoch bei unmittelbar aufeinanderfolgender 

Doppelausfiihrung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." [3,40] 

b) Oberflachenbehandlungen mit Erdolasphalt oder deren 
Emulsionen. 

Die Ausfiihrung erfolgt ebenso wie unter a). 
49. 1 m2 Oberfl1tchenbehandlung mit Erdolasphalt, z. B. Marke "Spra

mex", wobei die Makadamflache zuerst griindlich zu waschen ist, 
sonst wie Post 45 .............................. __ ........... S [1,80] 

50. 1 m2 Oberfl1tchenbehandlung wie Post 46 bei unmittelbar aufein
anderfolgender Doppelbehandlung, wobei die erste Lage des Binde
mittels mit Splitt bis 10 mm Korn, die zweite mit Grus von 5 mm 
Korn abzudecken sind ...................................... " [3,40] 
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51. 1 m2 wie Post 49, jedoch mit einer Erdolasphaltemulsion (Cowabit, 
Euphalt, Gerasol, Colas, Bitumuls, Emas usw.) ............... S 

52. 1 m2 wie Post 52, jedoch mit einer Erdolasphaltemulsion ....... " 

C. Stra13enbeUige mit Teer und Asphalt 
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[1,80] 
[3,40] 

Zur Ausfiihrung moderner StraBenbelage bedarf es einer festen, absolut unnaeh
giebigen Unterlage, die in den iiberwiegenden Fallen aus einer Makadam- oder Beton. 
unterlage von mindestens 15 em bis 20 em Rohe in fertigem Zustande besteht. Die 
Makadamunterlage einsehlieBlieh Grundbau (Paeklage), sowie die Betonunterlage werden 
auf den profilierten, gut drainagierten und festgewalzten Untergrund aufgebracht. 

Wird ein moderner StraBenbelag auf einer bestehenden Makadamdecke aufgebraeht, 
so ist diese vorher instand zu setzen und entspreehend der spateren Oberflaehe zu pro
filieren. Aueh alte Steinpflasterdeeken konnen als Unterbau dienen, doeh muB vor 
Aufbringung der Tragsehieht des modernen Belages eine Ausgleiehssehieht aufgebraeht 
werden, um einerseits die gut ausgekratzten Fugen zu sehlieBen, die UnregelmaBig
keiten der Pflasterflache auszugleichen und anderseits die Quergefalle zu korrigieren. 

I. Materiallieferungen: 100 kg loko Fabrik Wien, waggonverladen 
53. Teerolkomposition "Tarbit" in Fassern ....................... S [25,00], 
54. Staubol in Fassern ........................................." [30,00] 
55. Rohteer in Fassern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." [10,00] 
56. Destillierter Teer in Fassern ................................" [16,00] 
57. StraI3enteer ,,0" fur Oberflachenbehandlungen, in Fassern ...... " [17,00] 
58. StraI3enteer "J'" fur Innenbehandlungen, in Fassern ......... ,'" [17,00] 
59. SpezialstraI3enteer ("Teerfalt") fur Innenbehandlungen, in Fassern " [24,00] 
60. Erdolasphalt (Marke "Mexphalt" oder "Mexpetebano")........." [30,00] 
61. Erdolasphalt (Marke "Spramex" oder "Petmexebano) ......... " [32,00] 
62. Trinidad-Epure in Fassern .................................. " [34,00] 
63. Asphalt, Asphaltkalkstein ( " Val de Traverse" oder "Sizilianer" usw .)" [11 ,50] 
64. Natur-Stampfasphaltpulver, kalt ............................. " [13,50] 
65. Zubereiteter Natur-GuI3asphalt, streichfertig ................. "" [13,00] 
66. Asphalt-Mastix ............................................." [16,00] 
67. AsphaltverguI3masse fiir Stein- und Keramitpflaster ........... " 23,00 
68. Kunstasphalt-Mastix ...................................... "" 12,00 
69. Steinkohlenpeeh (Hartpeeh) ................................. " 18,00 
70. wie Post 69 (Weiehpeeh) ................................... " 19,00 

II. Ausfiihrungen (die Einheitspreise verstehen sich fur Wien) 
a) TeerstraBen: Zu ihrer Rerstellung werden destillierter Teer, praparierter Teer 

(Peeholmisehungen), destillierter Teer mit Asphaltzusatzen oder Teeremulsionen und 
-Suspensionen verwendet. Es werden untersehieden: 

1. Teertrankmakadamdeeken (Penetrations- oder EinguBverfahren), 
2. Teermisehmakadam-, kurz Teermakadamdeeken I 
3. Teerbetondeeken sog. Misehverfahren. 
4. Teersanddeeken 

71. 1 m2 Teertrankmakadam auf vorhandener Makadamdecke oder 
auf entspreehend gut verzwicktem, dureh dunne Schotter- oder 
Sehlaekenaufwalzung gediehtetem Grundbau (Packlage) in einer 
fertigen Starke von rund 8 bis 10 em herstellen, wobei eine 12 em 
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hohe, festgewalzte Gebirgssehlagelsehottersehieht der Kornung 
35 bis 45 mm mit Teer ausgegosElen, abgesplittet, festgewalzt und 
mit einer Oberflaehenteerung laut Post 45 versehen. wird, ein-
sehlieBlieh aner Handarbeit, Requisiten, Material und Masehinen S [lO,50] 

72. I m2 wie Post 71, jedoeh mit einer Oberflaehenbehandlung aus 
Erdolasphalt (z. B. Marke "Spramex"), sonst wie Post 49 ..... " [1l,00] 

73. 1m2 Teermakadam aus mehreren Sehiehten in einer fertigen Ge
samtstarke von rund 8 em herstellen, wobei die einzelnen Sehiehten 
abgestuft von unten naeh oben aus geteerten Gebirgssehlagel
sehotter, Gebirgssplitt, Grus und Sand bestehen, die In eigenen 
Masehinen mit Teer prapariert wurden und deren Einbau auf 
vorhandener Unterlage im heiBen Zustand unter entspreehender 
Verdiehtung dureh Walzung erfolgt, samt Oberflaehenbehandlung 
mit Teer wie Post 45 und sonstiger Handarbeit, Materialien usw. " [13,50] 

74. 1m2 Teermakadam wie Post 73 herstelIen, wobei die einzelnen 
geteerten Gesteinsorten mindestens 4 bis 6 Woehen an der Luft 
lagern mussen, worauf ihr Einbau im kalten Zustand erfolgt, so-
genannter Aeberlimakadam .......................... " ... "'" [12,50] 

75. 1m2 Teerbetondecke auf vorhandener Makadam- oder Betonunter
lage in einer im fertigen Zustande 7 Y2 bis 8 em starke Sehieht 
herstelIen, wobei das Gesteinsgeriiste aus Splitt, Grus, Sand und 
Filler auf Hohlraumminimum gemiseht sein muB. Ais Filler ist 
nur Kalksteinmehl, als Bindemittel destillierter Teer, praparierter 
Teer oder Teerasphaltmisehung zu verwenden, einsehlieBlieh aller 
Handarbeit, Requisiten, Materialien, Masehinen und Walzung 
(der Einbau hat im heiBen Zustande zu erfolgen) ............." [14,50] 

76. 1 m2 Teersanddecke, sonst wie Post 75 in einer Starke von 5 em 
beistelIen, wobei als Gesteingeruste nur Sand von 2 mm Kornung 
abwarts und Filler zu verwenden sind ....................... " [lO,OO] 

Anmerkungen: Zu Post 73 bis 76: Gehwegbelage werden in 2 bis 3 em Starke 
ausgefiihrt und demnach auch die Kornung des Gesteingeriistes gewahlt. 

Wird die in Post 75 und 76 angegebene Decke in anderen Starken ausgefiihrt, 
so ergibt sich der Einheitspreis proportional den S"tarken. 

Wird zur Herstellung nach Post 71 eine Teeremulsion oder Suspension verwendet, 
dann richtet sich der Einheitspreis nach !Ienge und Preis des Bindemittels. 

Teertrankdecken unter Verwendung von Splitt in Starken von 2Y2 bis 3Y2 em 
werden als Teppichbelage oder als Teersplittdecken bezeichnet. 

b) AsphaltstraJlen: Zu ihrer Herstellung wird paraffinfreier Erdolasphalt (z. B. 
"Mexphalt" '" Spramex", "Mexbete bano", "Petmexe bano" usw.), Trinidadasphalt 
(Epure) und Stampfasphalt verwendet. Man unterscheidet: 

1. Asphalttrankmakadamd ecken (Trankung, Penetrationsverfabren), 
2. Walzasphaltdecken (Steinschlagasphalt, Asphaltbeton, grob, Asphaltbeton 

fein [Topeka], Sand oder Sheetasphalt), 
3. Stampfasphaltdecken, 
4. GuBasphaltdecken. 

77. I m2 Asphalttriinkmakadamdecke sonst wie Post 71 herstellen, 
wobei als Bmdemittel Erdolasphalt (z. B. Marke "Mexphalt" oder 
"Mexbetebano" zum VergieBen und "Spramex" oder "Petmexe
bano" zur Oberflaehenbehandlung) zu verwenden ist, samt aller 
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Handarbeit, Masehinen, Requisiten und MateriaIien; die Ober-
flaehenbehandlung naeh Post 51 ............................. S [12,50] 

78. 1 m2 Steinschlagasphaltdecke in einer Starke von 8 em auf vor
bereiteter Unterlage herstellen aus Gebirgssehlagelsehotter, Ge
birgsspIitt und Erd6lasphalt oder Trinidadasphalt als Bindemittel, 
welehe MateriaIien in eigenen Misehmasehinen heiB vermengt 
werden, einsehIieBlieh einer Oberflaehenbehandlung wie Post 49. 
Der Einbau erfolgt heiB ...................................." [14,00] 

Anmerkung. Wird auch als Binderschicht verwendet. 
79. 1 m2 Asphaltgrobbetondecke in einer Starke von 6 em herstellen, 

bestehend aus Gebirgssplitt, Gebirgsgrus, Sand und Filler, gemiseht 
auf Hohlraumminimum, und Erd6l- oder Trinidadasphalt, welehe 
Materialien in eigenen Misehmasehinen heiB vermengt werden, 
einsehlieBlieh Aufbringen des heiBen Materials auf die vorbereitete 
Makadam- oder Betonunterlage, einsehlieBIieh Oberflaehenbe
handlung laut Post 49, aber aueh Handarbeit, Requisiten, Mate-
rialien und Masehinen ....................................... " [12,00] 

80. 1 m2 Asphaltfeinbeton. (Topeka-) Deeke in einer Starke von 5 em 
herstellen, bestehend aus Gebirgsgrus und Sand bis maximal 7 mm 
Korngr6Be, Filler usw. Post 79, jedoeh ohne Oberflaehenbe-
handlung .................................................." [12,50] 

Anmerkung. Asphaltfeinbeton wird entweder auf Betonunterlage allein mit 4 bis 
5 cm Starke oder auf Makadam mit einer 4 bis 5 cm starken Binderschicht aus Stein
schlagasphalt oder Asphalt-Grobbeton (Post 78,79) als Zwischenlage in Starken von 
3 bis 4 cm verlegt. 

Werden die Decken Post 78 und 79 in anderen Starken verlegt, dann ergibt sich 
der Einheitspreis dadureh, daB zunachst der Einheitspreis der Oberflachenbehandlung 
naeh den einsehlagigen Posten abgezogen, der Restbetrag proportional der Starke 
berechnet und dann der Preis der Oberflachenbehandlung wieder zugeschlagen wird. 
Bei Po~t 80 andert sich der Einheitspreis proportional der Starke der Decke. 

81. 1 m2 Sand· oder Sheetasphaltdecke in einer Starke von 5 em her
stelIen, bestehend aus Sand bis 2 mm K6rnung, Filler und Erd6l
oder Trinidadasphalt, sonst wie Post 80, auf vorhandener Makadam
oder Betonunterlage, aueh alIer Handarbeit, Requisiten, Materialien 
und Maschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S [14,00] 

Anmerkung. Andert sich die Starke, so wird der Einheitspreis proportional der 
Starke berechnet. 
82. 1 m2 Asphalttrankmakadam (Halbtrankung) unter Verwendung 

einer Kaltasphaltemulsion, bestehend aus einer 3 em hohen lehm
und tegelfreien FluB- oder Gstattensandsehieht, 10 em Sehlegel
sehotter und SpIittsehieht, die auf 8 em festgewalzt wird, Trankung 
mit 6 kg Kaltasphalt und einer Oberflaehenbehandlung mit 2 kg 
Kaltasphalt laut Post 51 und alIer Handarbeit, Materialien und 
Requisiten .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S [10,00] 

83. 1 m2 Stampfasphaltpflaster, 5 em stark, auf 18 bis 20 em hoher 
Betonunterlage aus Portland- oder Sehlaekenzement (1: 8), samt 
allen Materialien, Handarbeit und Requisiten ................. " [36,00] 
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84. 1 m 2 wie Post 89, jedoeh bloB 4 em stark, auf 15 em hoher Beton-
unterlage, aueh aller Materialien, Randarbeit und Requisiten .. , S [30,00] 

85. 1 m2 gewohnliehes GuBasphaltpflaster, 4 em stark (doppellagig), 
auf 15 em hoher Betonunterlage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." [22,00] 

86. 1 m2 wie Post 85, aber 2 em stark (einlagig), auf 10 em hoher Beton-
unterlage .................................................." [13,00] 

87. 1 m2 wie Post 85, aber 1 % em stark, ohne Betonunterlage ..... " [5,80] 
88. 1 m 2 wie Post 85, aber 2 em stark, ohne Betonunterlage ....... " [7,00] 
891m2 wie Post 85, aber 4 em stark, ohne Betonunterlage ....... " [13,40] 
90. 1 m2 GuBasphaltbelag mit sieh reehtwinklig kreuzenden Rillen 

versehen .................................................." [1,50] 
91. 1 m3 Betonunterlage aus Portland- oder Sehlaekenzement 1: 3: 5 .. " [56,00] 
92. 1 m3 Betonunterlage aus Portland- oder Sehlaekenzement 1: 3 .. " [94,00] 
93. 1 m2 Stampfasphaltbelag aufbrechen und deponieren, ohne Unter-

sehied der Starke .........................................." [0,40] 
1 m2 GuBasphaUbelag aufbrechen und deponieren, ohne Untersehied 
der Starke ................................................" [0,20] 

Anmerkung: Wird in den Posten 85 - 89 statt gewiihnliehem Gufi-
asphalt Hartgufiasphalt verwendet, dann tritt fiir den Asphaltbelag je 
1 em Asphaltstarke eine Erhiihung hiezu von ......................... " [1,50] 

D. Steinpflasterstraf3en aus Natursteinen 
I. Materiallieferungen 

a) Pflastersteine (hierzu siehe aueh ONORM-Blatt B 3108). 
Anmerkung: Als Qualitat ist Mauthausner Granit angenommen. Die Preise ver

stehen sieh loko Erzeugungsstelle, franko naehste Bahnstation. In [ .... ] sind die 
derzeit geltenden Preise loko Bahnhof Wien beigesetzt. 

94. Je Stuck 18/18/18 em- (7/7/7" -) Willfel (26,5 Stuck je 1 m2) S 1,60 
95. Je Stuck 13/18/24 cm- (5/7/9"-) Rechteeksteine, glatt 

(32 Stuck je 1 m 2) •••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• " 1,60 
96. Je Stuck 13/18/18 em- (5/7/7"-) Reehteeksteine, glatt 

(36 Stuck je 1 m2) ................................" 1,25 
97. Die Steine Post 95 und 96, doppelt geritzt, um 36 g je Stuck mehr. 
98. Je Stuck Funfeeksteine (3,8 Stuck je 1 Lfm)........ S 3,20 
99. Je Stuck Dreieeksteine (Zwiekel), 3,8 je 1 Lfm . . . . .." 0,90 

100. a) 1 Lfm Bloeksteine der Breite 19 bis 26 em ......" 6,50 
b) 1 """ 20" 27" ,,6,50 
c) 1" " " " 21" 28" ......." 6,50 

101. a) 1 Lfm gerade Randsteine 32/24 em . . . . . . . . . . . . . .." 20,00 
b) 1"" "20/24,, ............... " 17,00 

102. 1 Lfm Bordsteine, 18 em breit, Rohe mindestens 20 em, 
Lange mindestens 70 em ........................... " 

103. 1 Lfm. Bogenrandsteine 32/24 em . . . . . .. . . . . . . . . . . .. " 
104. 1" " 20/24" .................... " 
105. 1 m 2 Kleinsteinpflastersteine mittlerer GroBe, etwa 

10,00 
27,00 
22,50 

[1,80] 

[1,80] 

[1,45] 

[3,60] 
[1,10] 
[7.50] 
[8,70] 

[10,00] 
[22,50] 
[19,00J 

[11,20] 
[29,50] 
[24,50] 

8/10, 6/8 em (55 m 2 auf 1 Waggon a 10 t) ......... "" 10,00 [12,00] 
106. 1 m 2 Mosaiksteine mittlerer GroBe, rund 4/6 em . . . . .." 8,00 [11,50] 
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107. 1000 Stuck Gehwegplatten 47/47 cm, 4,4 Stuck je 1 m2 S 9000,00 [9600,00] 
108. 1000" " 32/32 ,,9,5 " "1,, ,,3200;00 [3600,00] 
109. 1000 " Halbguttrottoirsteine 24/24 cm, 17 Stuck 

je 1 m2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• " 700,00 [900,00] 
110. 1000 Stuck Halbwiirfelsteine 18/18 cm, 26,5 Stiickje 1 m2 " 800,00 [980,00] 
111. 1 m 2 Kopfelsteine ................................. " 15,00 [19,00] 
112. 1 mS ordinare Steine ............................... " 45,00 [65,00] 
113. 1 rn2 Reihensteine ............... , .............. , .. , " 16,50 [21.50] 
114. 1 rns Talussteine ffir Wasserbauten und Boschungs-

pflaster ......................................... " " 8,50 -,-
115. 1 Lfm Leistensteine ............................... " 2,25 [3,25] 

Anmerkung: Fiir Arbeiten, unter Zugrundelegung des Wegebautarifes (Offentliche 
Arbeiten), ermaBigen sich obgenannte Preise um 3 Prozent. . 

b) Schotter, Splitt, Grus, Sand und Bruehsteine. 
116. Hierzu siehe Preise Posten 1 bis 8. 

II. Aufbrechungen (die Preise gelten ffir Wien) 

Mit Mit Mit 
Sandfugen- Zement Asphalt Art der Aufbreehung fiillung vergossen vergossen 

S S S 

a) Granit- oder anderes Natursteinpflaster jeder 
Art, mit Ausnahme von Kleinstein- oder 
Plattenpflaster, aufbrechen, die Steine 
reinigen und seitlich lagern oder auf Fahr-
zeuge verladen ..................... je 1 m2 0,40 0,70 1,60 

b) Kleinsteinpflaster aus Granit oder anderem 
Gestein jeder Art aufbreehen so wie vorher 
bei a) ............................. je 1 m2 0,65 1,25 3,50 

c) P1attenpflaster aus Granit- oder anderem Ge-
stein jeder Art aufbrechen so wie bei a), je 1 m2 0,50 0,80 1,70 

d) 1 Lfm Randsteine aufbrechen, reinigen und 
neben die Aufbruchstelle legen .... je 1 Lfm - 0,75 -

e) 1 m2 Klinkerplatten (Trottoirplatten) ab-
heben, reinigen so wie bei d) ....... je 1 m2 - 0,30 -

117. 1 rns Pflastersteiue jeder Art sortieren und in zahlbare Figuren 
sehliehten .................................................. S 4,00 

118. 1 rns StraBengrundbau aus Bruchsteinen aufreiBen und die Steine 
in kubisehe Figuren sehliehten ..............................." 5,00 

119. 1 rns Schotterkruste auf MakadarnstraBen handisch aufhaeken ..." 8,00 
120. 1 rns wie Post 119, aber maschinell mit AufreiBer oder mit pneuma

tisehen Werkzeugen (Preis siehe Post 14). 
121. 1 rn2 Betonplaster aufbreehen und das Material seitlich deponieren 

oder auf Fahrzeuge verladen: 
a) bei Betonstarken bis 10 ern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 1,40 
b) " " " 20 " ................................. " 2,50 
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122. 1 m 2 Granitpflastersteine reinigen von anhaftendem 
a) AsphaltverguBmaterial .................................... S 0,60 
b) Zement ............................................. . . . .." 0,25 
c) Sandmaterial ............................................. " 0,10 

123. 1 Barrierestock ausgraben, seitlich legen, die Grube zuschiitten und 
stampfen: 
a) aus Holz ................................................" 2,50 
b) " Stein oder Eisen ....................................." 4,50 

124. 1 Barrierestock versetzen, samt Aushub und Abfuhr des iiber
sehussigen Schuttes: 
a) aus Holz ................................................" 3,50 
b) " Stein oder Eisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 6,50 

III. Ausfiihrungen 

Pflaster mit Wiirfel-, Rechteck-, Form-, Zwickel- und Ganzgutsteinen 

a) Neupflasterungen obne Schotterunterlage 

125. 1 m2 Pflasterung in Strallen, wo bisher noch kein Pflaster bestand, 
oder wo Niveauanderungen iiber 0,10 m Hohe vorgenommen werden, 
mit vorhandenem alten oder neuen Steinmaterial, ohne Erdbewegung, 
ohne Zu- oder Abfuhr der Steine, sowie ohne Aufbrechen des etwa 
bestandenen P£lasters, jedoch mit Beigabe des qualitatsmiiBigen 
Donausandes zur Unterlage in der Hohe von 5 cm und zur Fugen
ausfiillung, samt aller Handarbeit und Requisiten, also einschlieBlich 
des vorschriftsmaBigen Rammens und FugenausfiilIung ......... S 3,00 

b) Neupflasterungen mit Scbotterunterlage 

126. 1 m2 Pflaster in Strallen wie vor, jedoch mit Beigabe des Donau
schotters in der Hohe von 15 em, des qualitatsmaBigen Donausandes 
zur Unterlage und FugenausfiilIung, aller Handarbeit und Requi
siten, also einschlieBlich des vorschriftsmaBigen Rammens und 
FugenausfiilIung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 5,50 

Anmerkung. Bei Verwendung von Gstattenschotter an Stelle des Donausehotters 
wird von dem Preise der Post 126 ein Betrag abgezogen von .................... S 1,-

c) Neupflasterungen auf makadamisierter Unterlage 

127. 1 m 2 Neupflasterung auf makadamisierter Unterlage mit vorhan
denem neuen oder alten Steinmaterial, ohne Erdbewegung, ohne 
Zu- oder Abfuhr der Steine, sowie ohne Beistellung des fiir die 
Makadamdecke erforderlichen Schotters und ohne Bewalzung 
desselben, aber einschlieBlich der Zufuhr des Unterlagssehotters bis 
auf 50 m Entfernung und Planierung desselben bis auf 18 cm Hohe, 
sowie mit Beigabe des erforderlichen Donausandes zur Unterlage 
und FugenausfiilIung, samt aller Handarbeit und Requisiten, also 
einsehlieBlich des vorschriftsmaBigen Rammens und Fugenaus-
fiilIung ........................................ ; . . . . . . . . . . .. S 3,30 
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d) Umpflasterungen 

128. a) 1 m2 Umpflasterung mit vorhandenen alten oder neuen Steinen, 
ohne jede Veranderung der Oberflaehe des Untergrundes, ohne Zu
oder Abfuhr der Stejne, aber samt Aufbreehen des bestehenden 
Pflasters, Herriehten des Untergrundes, Abfuhr des iibersehiissigen 
und verunreinigten Materials der alten Unterlage und der Fugen
fiillung, Beigabe des qualitatsmaBigen Donausandes fiir die Unter
lage in der vergliehenen Hohe von 3 em und zur Fugenausfiillung, 
samt aller Handarbeit und Requisiten, also einsehlieBlieh des vor-
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sehriftsmaBigen Rammens und Fugenausfiillung ................ S 3,40 
b) 1 m2 Umpflasterung mit vorhandenen alten oder neuen Steinen, 
wobei die Oberflaehe des Untergrundes nieht mehr als 5 em gesenkt 
und ·das Material fortgefiihrt oder nieht mehr als 5 em dureh Ein-
bringen von Sand gehoben wird, sonst wie Post 128 ........... " 4,20 

129. 1 m2 Umpflasterung mit vorhandenen alten oder neuen Steinen, 
wobei eine Hebung der Oberflaehe des Untergrundes um nieht 
weniger als 5 em und nieht mehr als 10 em stattfindet, ohne Zu
oder Abfuhr der Steine, aber samt Aufbreehen des bestehenden 
Pflasters, samt allen erforderliehen Erdarbeiten, einsehlieBlieh der 
Abfuhr des verunreinigten, unbrauehbaren Materials, Beigabe des 
erforderliehen Rieselsehotters sowie des Sandes fiir die Unterlage und 
Fugenausfiillung, samt aller Handarbeit und Requisiten, also ein-
sehlieBlieh des vorsehriftsmaBigen Rammens und Fugenausfiillung" 4,10 

130. 1 m2 Umpflasterung mit vorhandenen alten oder neuen Steinen, 
wobei eine Senkung der Oberflaehe des Untergrundes um nieht 
weniger als 5 em und nicht mehr als 10 em stattfindet, ohne Zu- oder 
Abfuhr der Steine, aber samt Aufbreehen des bestehenden Pflasters, 
samt allen Erdarbeiten, einsehlieBlieh der Abfuhr des ausgehobenen 
Materials, Beigabe des qualitatsmaBigen Donausandes zur Unterlage 
in der Hohe von 3 em und zur Fugenausfiillung, samt aller Hand
arbeit und Requisiten, also einsehlieBlieh des vorsehriftsmaBigen 
Rammens und Fugenausfiillens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 4,50 

131. Wenn die Fugenausfilliung mit Sand wegbleibt, vermindert sieh der 
obige Preis je m2 um ......................................." 0,54 

132. Rei Fugenausfilllung mit diinnfliissigem Portlandzementmortel~ der 
aber nur mit der Pfanne eingegossen werden darf, wird zu den 
Preisen der Posten 125 bis 130 zugesehlagen je m2 : 

a) bei einer Misehung von 1 Teil Portlandzement und 4 Teilen 
resehem Donausand ......................................... " 0,93 
b) bei einer Misehung von 1 Teil Portlandzement zu 3 Teilen 
resehem Donausand ......................................... " 1,15 
Der Abzug der Post 131 findet bei dieser Art der Fugenausfiillung 
nieht statt. 

Pflasterungen mit Halbwiirfeln 

a) Neupfiasterungen obne Scbotterunterlage 

133. 1 m2 Pflasterung mit Halbwiirfeln, sonst wie Post 125 ......... S 3,40 
Bauru.tgeber, 9. Anfl. 28 
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b) Neupflasterungen mit Schotterunterlage 

134. 1 m2 Pflasterung mit Halbwiirfeln, sonst wie Post 126 ......... S 5,64 

c) Umpflasterungen 

135. Die Umpflasterung mit Halbwiirfelsteinen wird wie Post 128a), 
128 b), 129, 130 verrechnet, doch wird ein Zuschlag geleistet fiir 
Sandmehrverbrauch von Fugenfiillsand je m2 •••••••••••••••••• S 0,50 

Pflasterungen mit Reihensteinen 

N eupflasterungen 

136. 1 m2 Reihenstein-Neupflasterung ohne Erdarbeit, ohne Steinbeigabe 
und ohne Steinzufuhr, sonst wie Post 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 5,60 

Anmerkung. Das Reihensteinpflaster ist auf bestehendem Makadam, neu herzu. 
stellendem Makadam oder auf Beton herzustellen. Die Herstellung dieses Unterbaues 
ist den obigen Einheitspreisen zuzuschlagen. 
137. Reihenstein-Umpflasterungohne VeranderungderSandunterlagejem2 S 3,40 

Pflasterungen mit ordinaren Steinen oder Kopfelsteinen 

a) Neupflasterungen 

138. 1 m2 Pflasterung mit vorhandenen alten oder neuen ordinaren 
Steinen oder Kopfelsteinen, ohne Erdbewegung und ohne Zu- oder 
Abfuhr der Steine, jedoch mit Beigabe des qualitatsmaBigen Donau
sandes zur Unterlage in der Rohe von 7 cm und zur Fugenfiillung, 
samt aller Handarbeit und Requisiten und Auszwicken der Fugen S 3,80 

b) Umpflasterungen 

139. 1 m2 Umpflasterung mit ordinaren Steinen oder Kopfelsteinen, sonst 
wie Post 128, samt Auszwicken der Fugen .................... S 4,15 

140. Kommen bei den Posten 133 bis 139 Niveauveranderungen von 
5 bis 10 cm auf oder ab vor, so werden zu diesen Tarifposten die 
sich aus den Tarifposten 128b), 129, 130 gegeniiber 128a) ergebenden 
Differenzen zugeschlagen. 

Randsteinlegungen 
Fiir die im Bogen gearbeiteten Randsteine wird die Lange des auBeren Bogens 

gerechnet. Als Untermauerung wird nur die volle Ziegelschar gemessen. 
141. 1 m3 voiles Ziegelmauerwerk ohne Putz mit Portlandzementmortel 

herstellen, samt ailer Materialbeigabe, Handarbeit und Requisiten, 
jedoch ohne Erdaushebung und Verfiihrung .................... S 66,00 

142. 1 Lfm Randsteine versetzen, unterzwicken und die Fugen bei den 
Zusammenst6Ben mit Portlandzementmortel voll ausgieBen. . . . . .." 4,70 

143. a) 1 Lfm Randsteine bei bestehenden Gehsteigen aufbrechen, die 
unmittelbar darunter befindliche Ziegelschicht abtragen, den Schutt 
verfiihren, sodann die Untermauerung mit einer Schicht neuer Ziegel 
in Romanzementmortel wiederherstellen und die alten Randsteine 
versetzen, samt aller Arbeit und allen Erfordernissen .........." 5,40 
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b) Bei bestehenden Gehsteigen, wo der Randstein beiderseits mit 
Granitsteinen eingepflastert ist, samt AufreiBen und provisoriseher 
Wiederherstellung des Pflasters, sonst wie Post a) .............. S 5,95 
e) Bei bestehenden Gehsteigen, wo der Randstein beiderseits von 
Holz- oder Asphaltpflaster umgeben ist, mit Aufbrueh des Pflasters, 
der Betonunterlage und provisoriseher Ause bnung der aufgebroehenen 
Stellen mit Sehuttmaterial ..................................." 7,30 

Anmerkung. Bei gemischten Pflasterungen ist das Mittel dieser Preise zu nehmen. 

Pflasterungen mit Platten 

a) Neupflasterungen 

144. 1m2 Plattenpflaster aus 47/47 em groBen Granitplatten ohne Beigabe 
der Platten und.' ohne deren Zufuhr, sowie ohne Erdbewegung, aber 
einsehlieBlieh der Beigabe des qualitatsmaBigen Donausandes fiir 
die Unterlage in der Hohe von 8 em, einsehlieBlieh des UberstoBens 
des Pflasters und des AusgieBens der Fugen mit diinnfliissigem 
Portlandzementmortel im Misehungsverhaltnisse von 1 Teil Port
landzement zu 4 Teilen resehem Donausand, wobei aber das Aus
gieBen nur mit der Pfanne erfolgen darf, samt Beigabe der Ma-
terialien, aller Handarbeit und der Requisiten ................. S 4,75 

145. 1m2 Plattenpflaster aus 32/32 em groBen Granitplatten auf einer 
6 em hohen Unterlage von Donausand, sonst genau wie Post 144.." 3,95 

146. 1 m2 Plattenpflaster aus 47/47 em groBen Granitplatten umpflastern, 
samt Aufbreehen und Reinigen der Platten, Herriehten des Unter
grundes, Abfuhr des iibersehiissigen und verunreinigten Materials 
der alten Unterlage und der FugenausfUllung, Beigabe des qualitats
maBigen Donausandes fUr die Unterlage in der vergliehenen Rohe 
von 3 em, im iibrigen genau wie Post 144 .................... " 5,00 

147. 1m2 Plattenpflaster aus 32/32 em groBen Granitplatten umpflastern, 
sonst wie Post 145 ..........................................." 4,50 

148. Wird bei den Pflasterungen der Post 144 bis 147 zum FugenausguB 
Portlandzementmortel im .Misehungsverhaltnisse von I Teil Port
landzement zu 3 Teilen Sand verwendet, so ist wegen Mehrver-
brauches von 2,5 kg Zement je m2 zuzusehlagen ..............." 0,23 

Pflasterungen mit 24/24 em groBen Gehsteigsteinen 
(Halbgutsteinen) 

a) Neupftasterungen 
149. I m2 Pflaster aus 24/24 em groBen Gehsteigsteinen (Halbgutsteinen), 

ohne Beigabe der Steine und ohne deren Zufuhr, sowie ohne Erd
bewegung, jedoeh mit Beigabe des qualitatsmaBigen Donausandes 
zur Unterlage in der Hohe von 5 em und zur Fugenausfiillung, samt 
aller Handarbeit und Requisiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 2,75 

b) Umpflasterungen 

150. 1 m2 Pflaster aus 24/24 em groBen Gehsteigsteinen (Halbgutsteinen) 
umpflastern, samt Aufbreehen des bestehenden Pflasters, Her-

28* 
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riehten des Untergrundes, Abfuhr des iibersehiissigen und ver
unreinigten Materials der alten Unterlage und der Fugenaus
fiillung, Beigabe von qualitatsmaBigem Donausande fiir die Unter
lage in der Hohe von 2 em und fiir die FugenausfUllung, UberstoBen 
des Pflasters und Ausfiillen der Fugen, samt aller Handarbeit und 
Requisiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 3,10 

151. Rei Fugenausfiillung mit diinnfliissigem Portlandzementmortel, 
der aber nur mit der Pfanne eingegossen werden darf, wird zu den 
Preisen Post 149 und 150 je m2 zugesehlagen: 
a) bei einer Misehung von 1 Teil Portlandzement zu 4 Teilen resehem 
Donausande ................................................ " 0,93 
b) bei einer Misehung von 1 Teil Portlandzement zu 3 Teilen resehem 
Donausande ................................................ 1,15 

152. a) Pilaster jeder Gattung einklauben, AusfUllen der Fugen mit vor
handenem Material, ohne Aufbrueh, jedoeh mit Steinzufuhr bis 
10 m je m 2 ................................................." 0,68 

153. b) Zuschlag zur vorstehenden Post bei der Instandsetzung von 
Saumen und Rinnsalen in MakadamstraBen (sogenannte Walz
sehaden), fiir provisorisehe Pflasterung, Bodenbereitung und Sehutt-
abfuhr je m2................................................" 4,40 

Pflasterungen mit Kleinsteinen 
154. a) 1 m2 Pflasterung mit Kleinsteinen, 3 bis 5 em Kantenlange der 

Kopfflaehe (sogenanntes Mosaikpflaster), wo bisher noeh kein 
Pflaster bestand oder wo Niveauanderungen iiber 10 em Rohe vor
genommen werden, mit vorhandenem alten oder neuen Steinmateriale, 
ohne Erdbewegung und ohne Zu- und Abfuhr der Steine, sowie ohne 
Aufbreehen des etwa bestehenden Pflasters, jedoeh mit Beigabe des 
qualitatsmaBigen Sandes zur Unterlage in der Hohe von 0,10 m und 
zur Fugenfiillung, samt aller Handarbeit und Requisiten, also ein-
sehlieBlieh des vorsehriftsmaBigen Rammens und Fugenfiillens . .. S ] 4,20 
b) 1 m2 Kleinsteinpflaster wie vor, jedoeh SteingroBe 5 bis 8 em 
Kantenlange der Kopfflaehe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 6,40 
e) 1 m2 Kleinsteinpflaster wie vor, jedoeh SteingroBe 7 bis 10 em 
Kantenlange der Kopfflaehe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 5,20 
d) 1 m2 Kleinsteinpflaster wie vor, jedoeh SteingroBe 10 bis 12 em 
Kantenlange der Kopfflaehe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 4,50 
e) bei Verwendung von mehrfarbigen Steinen und bei Pflaster naeh 
Zeiehnung (Teppiehmuster) erfolgt auf den Preis fUr Arbeitslohn 
der Posten a) bis d) ein Zusehlag von 50%. 
f) Wird die Hohe der Sandunterlage vergroBert oder verringert, 
so andert sieh der Preis derselben analog der Analyse. 

Anmerkung. Die Herstellung des Unterbaues (Beton, Makadam o. dgl.) ist in den 
vorstehenden Ansatzen nieht inbegriffen und ist der Preis hierfiir noeh zuzuschlagen. 

g) Werden die vorstehenden Kleinsteinpflasterungen auf Mortelunter-
lage mit FugenverguB aus Portlandzementmortel 1: 3 ausgefiihrt, so 
entfallen in diesen Posten die Sandwerte und vom Arbeitslohn ein 
Betrag von S 0,15. Als Zusehlag wird dann geleistet je m2 ••••• S 4,20 



Aufbrechungen 

Steinwurf- und Taluspflasterungen 

155. 1 m3 Steinwnrf mit Wurfsteinen, Arbeit, Werkzeug, Requisiten, 
alliallig notige Geriistung mit teilweiser oder vollstandiger Her-
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steHung im Wasser, samt Steinzufuhr bis 20 m .............•..• S 7,50 

156. 1 m2 ordinare Taluspflasterung mit Wurfsteinen (Material der 
Post 114) in Form einer troekenen, liegenden, gut verzwiekten 
Mauer, nebst Beigabe einer 0,10 bis 0,16 m hohen Sand- und Schotter
unterlage, AusfiiHen und Auszwicken der Fugen, samt aHem Material, 
Arbeit, Werkzeug usw. " ...................................... " 7,80 
wie vor, jedoch mit Verwendimg alter Pflastersteine .......... "" 6,05 

157. 1m2 Taluspflasterung oder Boschungspflaster mit den aufzureiBenden 
und wiederzuverwendenden alten Steinen, samt allen Erfordernissen 
a) bei Wurfsteinen .........................................." 8,40 
b) bei alten Pflastersteinen ............................ :....." 7,15 

158. 1m2 Taluspflaster oder Boschungspflaster jeder Gattung aufrei13en, 
das Material iiber die Boschung heraufschaffen und deponieren ....." 2,75 

159. Bei I m2 Taluspflaster oder Boschungspflaster jeder Gattung die 
Fugen mit Portlandzementmortel von ausgie13en. . . . . . . . . . . . . . .." 1,50 

Anmerkung. Wenn bei Steinwurf- und Taluspflasterungen Erdarbeiten im Wasser 
vorkommen, so werden dieselben naeh den Preissatzen des Baumeistertarifes unter 
Anwendung der Erstehungsprozente fur die Pflastererarbeiten berechnet. 

160. Die ang~setzten Einheitspreise der Posten gelten bis zur Hohe von 
1,50 m iiber dem Niveau. Bei Taluspflasterungen iiber 1,50 m Hohe 
wird fiir Geriistung und schwierigere Arbeitsleistung je m2 ein Zu-
schlag vergiitet, fiir jeden Meter Hohe iiber 1,50 m. . . . . . . . . . . .. S 1,00 

E. Steinpflasterungen mit Kunststeinen 

(Klinker, Keramit, Schlackensteine usw.) 

I. Materiallieferungen 

a) KlinkerstraBenbaumaterial franko Wien Bahnstation (Schatt
auer Tonwarenfabrik A. G.). 

161. I m2 Trottoirklinkerplatten, 15 cm lang, 15 cm breit, 4 cm stark, 
mit vierteilig gekuppter oder glatter Oberflache, je 1 m2 42 Stiick 

162. 1m2 StraBenpflasterkiinker an den Kanten abgefast: 
a) 20 em lang, 9 em breit und 8 cm stark, 50 Stiick je I m2 

(J) 21" "10,, " ,,8 " " 43 " "I" 
b) KeramitstraBenbaumaterial franko Wien Bahnstation: 

S 21,00 

" 20,00 
" 20,00 

163. I m2 Keramitfahrbahnsteine 21/10/8 em, abgefast, 43 Stiick je I m2 " 16,00 

c) Mansfelder Schlackensteine franko Wien Bahnstation: 
164. 1m2 Mansfelder Sehlaekensteine, 16/16/15 bis 17 em (36 Stiick je 

1m2, das Stuck 93 bis 94 g) ................................. " 33,84 
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n. Aufbrechungen 

165. 1m2 Trottoirklinkerpflaster von der Sandunterlage abheben, die 
Platten reinigen und neben die PfIasterflache lagern . . . . . . . . . . .. S 0,30 

166. 1m2 Klinkerfahrbahnpflaster oder Keramitpflaster: 
a) in Sand verlegt .........................................." 0,20 
b) in Portlandzementmortel verlegt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 0,60 
e) mit Asphalt vergossen ...................................." 1,00 

167. 1m2 Schlackensteinpflaster, Preise wie Post 166. 

m. Ausfiihrungen (Einheitspreise fiir Wien) 

168. I mll Trottoirklinkerpflaster auf bereits vorhandener Betonunterlage 
in Portlandzementmortel verlegen, aber ohne Klinkerwert, jedoeh 
mit Portlandzementvergu13, sonst aueh alie Handarbeiten und 
Materialien- ................................................. " 

169. 1m2 StraBenfahrbahnklinker auf vorhandener Betonunterlage oder 
auf vorhandenem Makadam in einem 2 em hohen Sandbett verlegen, 
einschlie13lich Sandfugenfiillung, jedoeh ohne Klinkerwert, aueh 
aHe Handarbeiten und Materialien ............................ " 

170. I m2 wie Post 169, aber mit Asphaltfugenvergu13 . . . . . . . . . . . . . .. " 
171. 1m2 wie Post 169, aber mit Portlandzementfugenvergu13 ....... " 
172. I m2 KeramitstraBenpflaster auf vorhandenem Beton oder Makadam

unterlage auf 3 em Sandschicht verlegen und die Fugen mit Port
landzementmortel vergieBen, ohne Keramitsteinwert... . . . . . . . . .. " 

173. I in2 Mansfelder Schlackensteinpflaster auf vorhandener Unterlage 
verlegen unter Beigabe des Sandes (3 em) zur Unterbettung und zur 
Fugenfiillung, aber ohne Steine ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

174. 1m2 KeramitstraBenpflaster wie Post 172, aber mit Asphaltfugen-
vergu13 ...................................................... " 

Beim Verlegen der Platten ist zu beaehten: 

6,40 

4,40 
9,80 
5,70 

6,00 

4,00 

10,00 

Als Unterlage fiir Mosaik- und Klinkerplattenpflasterungen wird gewohnlieh eine 
Betonsehieht, je naeh der Besehaffenheit des Untergrundes, 5 bis io em stark, oder 
ein liegendes Ziegelpflaster verwendet; im Freien und in Raumliehkeiten, welche der 
Feuehtigkeit ausgesetzt sind, ist Zementbeton zu empfehlen. 

Direkt auf Holz darf weder betoniert noeh gelegt werden, sondern es mull vorerst 
eine hinreiehend starke Sehuttunterlage hergestellt werden. Das Legen der Mosaik
und Klinkerplatten in inneren Hausraumlichkeiten erfolgt wie bei Pflasterungen im 
Freien in Portlandzemeritmortel; aueh die Fugen werden mit diesem Mortel ausgegossen. 
Die Austeilung der Platten erfolgt yom Mittel des Raumes aus, ebenso die Legung; 
die Fugen werden regelmallig 2 mm groll gemaeht. Der fertige Bodenbelag ist zu reinigen 
und dureh Auflegen von Sagespanen und Brettern vor dem Betreten dureh einige Tage 
(bis der Mortel erhartet ist) zu sehiitzen. 

Die Reinigung des Plattenpflasters erfolgt gewohnlieh dureh Abwasehen mit lauem 
Wasser und Fetzen, sowie Auftroeknung mittels Sagespanen. Etwaige beim Legen 
entstandene Zementfleeke, ebenso aueh Fett- oder Farbenfleeke werden am besten 
dureh Abwasehen mit verdiinnter Salzsaure (1 Teil Salzsaure, 10 Teile Wasser) entfernt. 
Anwendung von purer Salzsaure solI nieht stattfinden. 



Aufbl'echungen 

F. Holzstockelpflasterungen 
I. Materiallieferungen 

175. Sand- und Sehotterlieferungen wie in Post 1 bis 8. 
176. 1 m2 Holzstockel, 10 em hoeh, 8 em breit und 13 bis 22 em lang, 
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aus Fiehten- oder Fohrenholz, impragniert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 22,00 
177. 1 m2 HolzstOckel wie Post 176 aus steirisehem Larehenholz. . . . . .. " 27,50 
178. HolzstOckel, 13 em hoeh, 8 em breit und 13 bis 22 em lang, sonst wie 

Post 177, fUr Brliekenfahrbahnen ............................. " 28,00 

II. Aufbrechungen 

179. 1 m2 HolzstOckelpflaster jeder Art aufbreehen, die Stockel seitlieh 
legen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 0,20 

180. 1 m2 Bctonunterlage aufbreehen und das Material verflihren, 
a) bis 10 em Starke.......................................... " 
b) liber 10 em bis 15 em Starke .............................. " 
c) " 15" " 20" " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

2,00 
3,00 
4,00 

181. 1 m2 aufgcbrochene HolzstOckel reinigen ......................." 3,20 
182. 1 m2 Holzpflaster aus 0,13 m hohen, 0,08 m breiten, 0,13 bis 0,22 m 

langen, laut besonderen Bedingnissen impragnierten, weiehen Holz
stoekeln aus Fiehten- oder Fohrenholz, wobei jedoeh eine Ver
mengung dieser Holzgattungen auf demselben Objekte nieht zu
lassig ist, auf einer insgesamt 0,18 bis 0,20 m hohen Betonunterlage, 
diese letztere aus Portlandzement (inlandiseher Provenienz) oder 
Sehlaekenzement bester Qualitat, reinem, geworfenem, resehem, 
lehm- und erdfreiem FluB- oder Gstattensand und reinem Riesel
sehotter im Misehungsverhaltnisse von 1: 3 : 5, wobei je 1 m 2 40 kg 
Portlandzement oder 30 kg Sehlaekenzement gereehnet werden, 
einsehlieBlieh der HersteIlung des Uberzuges (Misehung 1 : 3) in del' 
Starke von rund 1,5 em, aueh aller Handarbeiten, Requisiten und 
Materialien ................................................. " 48,30 

183. 1 m2 Holzpflaster aus 0,10 m hohen, 0,08 m breiten, 0,13 bis 0,22 m 
langen Holzstoekeln, aueh alle Handarbeiten, Requisiten und 
Materialien ................................................. " 42,40 

184. 1 m2 Holzpflaster aus 0,08 m hohen, 0,08 m breiten, 0,13 bis 0,22 m 
langen Holzstoekeln auf einer insgesamt 15 em hohen Betonunterlage, 
wobei je 1 m2 32 kg Portlandzement oder 24 kg Sehlaekenzement 
gereehnet werden, einsehlieBlieh der Herstellung des Uberzuges, 
Misehung 1: 3, in der Starke von rund 1,5 em, sonst wie Post 182, 
aueh alle Handarbeiten, Requisiten und Materialien ........... " 35,60 

185. 1 m2 Holzpflastcr aus 0,13 m hohen, 0,08 m breiten, 0,13 bis 0,22 m 
langen, impragnierten Holzstoekeln aus Fiehten- oder Fohrenholz, 
wobei jedoeh eine Vermengung dieser Holzgattungen auf demselben 
Objekte nieht zulassig ist, auf bereits ausgebreiteter Mauersehutt
unterlage bzw. auf 2 em starker, bereits hergestellter Sehalung liber 
del' Bl'uekstl'eu, eventuell auf vol'handenel' Betonunterlage, aueh 
aIle Handal'beiten, Requisiten und Matel'ialien. . . . . . . . . . . . . . . . .. " 38,00 
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186. Bei Verwendung von laut besonderen Bedingnissen impragnierten 
KJ6tzen aus GebirgsHirehenholz erhOhen sieh die Preise der Posten 
je m 2 wie folgt fur: 
a) 13 em hohe Stockel urn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 
b) 10"" " " .................................... " 
c) 8"" " " .................................... " 

187. 1 m3 Beton fUr Unterlagcn von 15 bis 20 em Starke, einsehlieBlieh 
der Feinsehieht (1:3 Portlandzement) von rund 1 % em herstellen 
im lHischungsverhaltnisse von 1 Teil Portlandzement zu 3 Teilen 
Sand und 5 Teilen Rieselsehotter, wobei je 1 m3 210 kg Portland 
gereehnet werden: 

5,30 
4,00 
3,20 

1. Lis einsehliel3lieh 2 m3 • • • • • • . . . • . . . . • . • • • . • . • . . . • . . • • • . • . .. " 77,00 
2. bei mehr als 2 m3 •...•.•....••.•..••.•••..•.•••....•.•..• " 65,00 

188. 1 m3 Beton flir Unterlagen von 15 bis 20 em Starke einsehlieBlieh 
der Feinsehieht (1:3 Portlandzement) von rund 1 % em im Mi
sehungsverhaltnisse von 1 Teil Portlandzement zu 2 Teilen Sand 
und 4 Teilen Rieselsehotter, wobei je 1 m3 300 kg Portlandzement 
gereehnet werden, samt allem Material und aller Arbeit ......... " 71,80 

189. 1 m3 Beton aus 1 Teil Portlandzement und 4 Teilen reinem 
FluBsand, wobei je 1 m3 430 kg Portlandzement gereehnet werden, 
samt aHem Material und aller Arbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 90,00 

190. 1 m3 Beton aus 1 Teil Portlandzement und 3 Teilen reinem FluBsand, 
wobei je 1 m3 560 kg Portlandzement gereehnet werden, samt 
aHem Material und aller Arbeit .............................. " 103,00 

191. 1 ~2 neue oder aIte HolzstOckelpflasterung mit einer Mischung von 
heiBem Teer und Pech ubergieBen und mit Sand uberstreuen. . .." 3,00 

G. Betonstraf3en 
Nach Angaben der Karl Korn Baugellschaft m. b. H. und der Basaltwerke 

Radebeule in Wien 

I. Materiallieferungen 

Die Materialpreise ergeben sieh zum Teile aus den Posten 1 bis 8. 
Uberdies gel ten : 
Hartgestein (Basalt, Granit), fiir 10 t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 252,00 
Quarzsand, fUr 10 t ......................................... " 81,00 
Betonsehotter, fiir 1 m3 ••••••••••••••••.•••••••.•..•••••••••. " 11,50 
Friihhoehfester Zement, fiir 100 kg ........................... " 10,00 
Gew6hnlieher Portlandzement, fUr 100 kg ....................." 8,70 

II. Aufbrechungen 

192. 1m2 Betonstrallendecke wie Post 194 bei 25 em Starke mittels 
Kompressors aufbrechen und das Material neben der Aufbruchflaehe 
lagern ...................................................... S 4,00 

193. 1 m2 BetonstraBe aus Spezialzement (Soliditit) wie Post 195, sonst 
wie Post 195 ..............................................." 2,50 
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III. Ausfiihrungen 
194. 1 m2 zweischichtige Betonstralle unter Verwendung von gewohn

liehem oder friihhoehfestem Zement, bestehend aus einer 20 em Unter
betonsehieht aus Rundsehotter und 180 kg Zement je 1 m3, sowie 
einer oberen 5 em starken Hartbetonsehieht aus Hartgesteinsplitt 
und reinem FluBsand und 400 kg Zement je 1 m3, aueh alie Hand-
arbeiten und Materialien ..................................... S 19,00 
Materialbedarf je 1 m2 : 0,30 m3 Betonsand; 0,09 m3 Hartsplitt und 
Sand; 56 kg Zement. 

195. 1 m2 einschichtige Betonstralle ohne Unterbau auf einer alten, jedoeh 
neu profilierten Makadamdeeke, aber ohne diese Vorprofilierung, 
aufgebraeht, rund 10 em stark, in durehgehendem Edelbeton aus 
Hartsplitt und Edelzement (Solidititzement) mit durehsehnittlieh 
450 kg Zement je 1 m3, aueh aHe Handarbeiten, Requisiten und 
Materialien ................................................. " 16,50 
Materialbedarf je 1 m2 : 0,17 m3 Hartsplitt und Sand; 54 kg Zement. 

196. 1 m3 Basaltoidbetonstrallendt'cke herstelien, und zwar: 
a) die Tragsehieht aus gewohnlichem Betonsehotter (Gruben-
sehotter) bei einer Starke von 8 10 15 em 

je 1 m2 S 4,95 5,80 7,85; 

b) die Basaltoid-Abnutzungssehieht aus Hartgestein (Basalt oder 
Granit) bei einer Starke von 3 4 5 em 

je 1m2 S 6,75 7,95 9,15. 

H. Silikatstraf3en 
Nach Angaben des Oberbaurates Dr. lng. A. Preslicka 

I. Materiallieferungen 

197. Sehotter- und Sandlieferungen siehe Posten 1 his 9. 

Anmerkun~. Als Schotter kann jedes Gestein mit einer KorngroBe von 30 bis 50 mm, 
das rein und lehmfrei ist, gebraucht werden. Als Grobsand, der aIle KorngroBen von 
Obis 5 mm enthalten soIl. muG aber unbedingt nur Kalksteinmaterial verwendet werden, 
weil das Silikat nur mit diesem zu einem wasserunloslichen Mortel abbindet, der geeignet 
iat, die Hohlraume des Schottergerlistes mit einem fest erhartenden Kitt dicht zu fiillen 
und die Decke unempfindlich gegen Frost und Nasse zu machen. 

198. 100 kg Wasserglas, Marke "Strassil" ab Bahnhof Wien und in einem 
Umkreise von 50 km ...............•........................ S 26,50 

Anmerkung. Das Wasserglas (Strassil) soIl einen Losungsgrad von 35° Beaumee 
haben, moglicbst den 3,4- bis 3,5fachen Gehalt an Kieselsaure (Si02) gegeniiber dem 
Alkali aufweisen. I Liter Strassil wiegt 1,3 kg. 

ll. Aufbrechungen 

199. Diese berechnen sieh wie bei wassergebundenem Makadam, Posten 12 
bis 14. 
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m. Ausfiihrungen 

200. 1 m2 SilikatstraBendecke, im komprimierten Zustande rund 12 em 
stark, bei einer Sehotterauflage von rund 17 em hersteIlen, wobei 
auf 1 m3 Gesteinsmenge (etwa 1 m3 Hartgesteinsehotter und 3601 
Kalkgrobsand bzw. 1 m3 Kalksteinsehotter und 320 I Kalkgrobsand) 
50 bis 58 I Wasserglas verwendet werden, aueh aIle Materialien, 
Handarbeiten und Requisiten, ohne Oberflaehenbehandlung, in 
Eigenregie hergestellt, je naeh Lohn und Misehung rund. .. S 5,00 bis 6,00 

J. Kitonstl'af3endecken 
Nach Angaben der "Gestra", Gesellschaft fiir StraBenbaubedarf m. b. R., Wien 

I. Materiallieferungen 

Schotter- und Sandlieferungen wie Post 1 bis 8. 
100 kg Kiton ab Fabrik, aussehlieBlieh Emballage . . . . . . . . . . . . .. S 38,00 
100 kg Kiton Ioko BausteIle, samt Emballage und FaBriiektransport " 43,00 

n. Aufbrechungen 

Aufbreehungen werden wie fiir wassergebundene MakadamstraBen 
laut Posten 12 bis 14 bereehnet. 

m. Ausfiibrungen 

1 m2 Kitonmakadamdecke mit einer Sehottersehiittung von 8 bis 
10 em, bei einer Kitontrankung mit rund 3,5 kg Kiton je 1 m2, ein· 
sehlieBlieh FugensehiuB mit "Grundit" rund 0,5kg je 1 m! hersteIlen, 
aueh aIle Materialien, Handarbeiten, Masehinen und Requisiten 
(bei Ausfiihrung in Eigenregie), rund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 5,00 

K. Riesenschotterdecken 
Nach Angabe der Karl Korn Baugesellschaft A. G. in Wien 

201. 1 m2 leichte Riesenschotterdecke auf vorbereiteter wassergebundener 
Makadamdeeke, jedoeh ohne diese Vorbereitung, bestehend aus 
70/90 em Granitriesensehotter (siehe ONORM B 3106), in ein rund 
6 em hohes Hartgesteinsplittbett verlegt, samt Walzung, Trankung 
und FugenverguB hergesteIlt, aueh aIle Materialien, Masehinen, 
Handarbeiten und Requisiten ..... " .......................... S 13,00 
Materialbedarf: 0,15t/m2 Granitriesensehotter, 0,15t/m2versehiedene 
Sorten Hartgesteinsplitt und Sand. 

202. 1 m2 schwere Riesenschotterd,ecke wie Post 201 aus 80/100 rom 
Riesensehotter in ein 7 em hohes Hartgesteinsplittbett von Hand 
aus gesetzt, samt Walzung, Trankung und FugenverguB hersteIlen, 
aueh aIle Masehinen, Materialien, Handarbeiten und Requisiten. " 15,50 
Materialbedarf: 0,20 t/m2 Riesensehotter, 0,18 t/m2 Sand und Splitt. 

203. Aufbruch einer Deeke Iaut Post 201 je m2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .." 1,00 
204. " ., " " " 202"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 1,50 



Pflasterungsarbeiten im Hochbau 

L. Pflasterfugenverguf3 (VollverguB) 

205. 1 m2 Pflaster aus Wiirfelsteinen, 0,132/0,184/0,237 m groBen Parallel
epipedsteinen, Formsteinen und Zwiekelsteinen, in den Fugen mit 
Asphalt ausgieBen, samt aHem Material und aller Arbeit: 

443 

a) bei neuen Steinen ......................................... S 6,00 
b) bei Verwendung alter Steine .............................. " 7,00 

206. 1 m2 Pflaster aus 0,132/0,184/0,184 m groBen Steinen, sonst wie vor: 
a) bei neuen Steinen........................................." 7,00 
b) bei Verwendung alter Steine .............................." 8,00 

207. 1 m2 Pflaster mit den unter Post 96 angefiihrten Steinen flaeh gelegt, 
sonst wie vor: 
a) bei neuen Steinen ....................................... "" 5,30 
b) bei Verwendung alter Steine .............................." 6,20 

208. 1 m2 AsphaltfugenverguB fiir Reihensteinpflaster . . . . . . . . . . . . . . .." 7,00 
209. 1 m2 AsphaltfugenverguB fiir Kleinsteinpflaster: 

bei einer SteingroBe von 3 bis 5 5 bis 7 7 bis 10 12 bis 14 em 
S 5,50 5,75 6,00 6,50 

210. 1 m2 ordinares Granitsteinpflaster in den Fugen ausgieBen, samt 
allem Material und aller Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 8,40 

211. 1 kg alte Asphaltmasse vom FugenverguB bei Steinpflasterungen wird 
vom Unternehmer iibernommen mit .........................." 0,01 

212. 1 m2 FugenverguB von Wiirfelpflaster mit Kaltasphalt ........... " 4,50 
213. 1 m2 FugenverguB von Kleinsteinpflaster und Kaltasphalt .. . . . .." 2,80 

Anmerkung. Bei Arbeiten laut Post 212 und 213 wird die fertige PflasterfHiehe 
gereinigt, die Fugen rund 2 em tief ausgekratzt, erforderliehenfalles aueh ausgespritzt, 
die Fugen mit Feingrus gefUllt und dann mit Kaltasphalt ausgegossen. 

M. Pflasterungsarbeiten im Hochbau 
Alle im StraBenbau gebrauehlichen Fahrbahn- und Gehwegherstellungen 

konnen aueh im Hoehbau Anwendung finden. 

Die TabeHen basieren auf folgenden durehschnittlichen Grundpreisen: 
1000 Stiick Mauerziegel, osterreichisches Format, auf die Arbeits-
stelle geliefert .............................................. . 
1 m3 durehgegitterter oder gesiebter Mauersehutt .............. . 
1 m3 WeiBkalkmortell: 3 (0,9 m3 Sand, 0,3 m3 gelOsehter WeiBkalk) 
1 m3 verlangerter Portlandzementmortel (1 Teil Portlandzement, 
0,5 Teile gelOschter WeiBkalk, 5 Teile Sand) ................. . 
1 m3 Portlandzementmortel 1:5 (290 kg Portlandzement, 1,15 m3 

Sand) ..................................................... . 
1 Maurerarbeitsstunde ...................................... . 
1 Handlangerarbeitsstunde .................................. . 

S 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

70,00 
5,00 

25,00 

42,00 

48,00 
1,80 
1,15 

Hierzu kommen noeh die Zusehlage fur Aufsieht, Requisiten, soziale 
Abgaben und sonstige Regiekosten. 
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Liegendes Ziegelpflaster aus gewohnlichen Mauerziegeln, osterreichisches Format, 
1m ErdgeschoB1): 

Kostenzergliederung 

AusfUhrungsart 

Fugen mit feinem Mauer- I I I I 
1_7"CSC-,h"'u,tt-=ca_us-;:;ge'--.fil:;-l--clt-,.,... .. _._. _. '1_-,3,:::89_ 24 1,68 o.m 0,15 -=-- -=-- -=-- -=-- - - 0.70 1.2R 0,70 0,80 

Trocken mit Weillkalkmiirtel ver- I I 
in I_~g,...ns:::s:'cen=;.;;;-.-:c. '-:c'':'" :":"cc' -,' .. _."" .. ...:..-'-; .. ...:..1_.:..4,=-24"-. 24 1,68 0,02 0,10 0,01 0,25 -=-- -=-- 0,75 1,35 0,75 0,86 

;Mauer- mit veriiingertem Port- I 
schutt landzementmiirtel ver-
verlegt gossen ................. . 4,42 24 1,68 0,02 0,10 - - 0,01 0,42 - - 0,75 1,35 0,75 0,86 

mit Portiandzement-
mortel vergossen....... 4,62 ~ 1,68 0.02 0.10 -=-- -=-- -=- -=- 0,01 0,48 0,80 1,44 0,80 0,92 

"'In""""'","'" e-;i""'l3k;-'-a'l-:-km--;;o-Crt'eTl-ve~rlegt und ver- I 
=In-"g'-'0v.::..s:'-;""~a;-' ~-"-~r-,'t-'~m-' -"~p;-'~-~t",,'l'-~n-' ~-:-~-~m-"-~-~-:-t_-'I _4.:.,,6,-4_ ~Il ,68 -=-- -=-- 0,03

1 
0,75 -=- -=- -=- -=- 0,75 1.35 0,75 0,86 

mortel verlegt nnd vergossen.... 5,25 ~ 1,68 -=- -=- -=- -=- 0,03 1,26 -=- -=- 0,75 1,35 0,75 0,86 

In Portlandzementm6rtel verlegt I I I 
. und vergossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,48 24 1,68 - -. - -. - - 0,03 1,44 0,80 1,44 0,80 0,92 

Fiir hOhere Geschosse je Stockwerk auf obige Preise ein Aufschlag 
von je m2 •••••• ,........................................... S 0,35 
FUr stehendes Ziegelpflaster auf obige Preise ein Aufschlag von 75%. 
Bei Verwendung von Mauerziegeln deutschen Formates (25 x 12 x 
x 6 Yz em), die, auf die Arbeitsstelle geliefert, je 1000 Stuck S 60,00 

kosten und von welchen zur Herstellung 1 m2 liegenden 
Ziegelpflasters rund 34 Stuck erforderlich sind, erhOhen sich 
die in der ersten Vertikalkolonne erscheinenden Kosten solcher 
PHasterungen je m2 um .. _ ......................... _ .. _ . . . . .. S 0,36 
Pflasterung mit Kehlheimer-, Zement-, Steinzeug und gefiilzten 
oder ungefiilzten Werksteinplatten jeder Starke und GroBe in 
orthogonaler oder diagonaler Scharenordnung im Erdgeschosse, 
exklusive des Wertes der Platten: 

Kostenzergliederung 

>::" VerUing. 
a) is Portland- Maurer-

A usfiihrungsart .p WeiBkalk- Portland- zement- arbeits-'" a) 0·,...., mortel zement-
~ mortel mortel stunden 

S rnS I S rna I S rna I S St. I S 

In Weillkalkmortel ver-
legt und vergossen .. 6,69 0,03 0,75 - - - - 2,5 4,50 

In verlangertem Port-
landzementmortel 
verlegt und vergossen 7,20 - - 0,03 1,26 - -. 2,5 4,50 

In Portlandzement-
mortel verlegt und 
vergossen ........... 7,38 - - - - 0,03 1,44 2,5 4,50 

') Siehe a~ch: "Baumeisterarbeiten" S. 177 und 178. 

Hand-
langer-
arbeits-
stunden 

St. I S 

1,25 1,44 

1,25 1,44 

1,25 1,44 
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FUr hohere Geschosse je Stockwerk auf obige Preise ein Aufschlag 
je m2 von ........................................... ·· ..... S 
Fur Pflasterung (Verkleidung) vertikaler Flachen auf obige Preise 
ein Aufschlag je m2 Pflaster- (Verkleidungs-) Flache von ........ " 
Asphaitierungen flir Fu.GbOden im Parterre auf festliegendem, ebenem 
Ziegelpflaster oder auf entsprechender Betonunterlage. 

Starke in em ....... 2 2 4 4 Iy:! 

0,30 

2,00 

3 
Anzahl der Lagen .. I I 2 a 2em 2 a 2em I 2 a Iy:! em 
Besehaffenheit ...... glatt kariert glatt o ben karriert glatt glatt 
Preise in S je m2 ••• 9,00 10,00 16,00 18,00 7,00 15,00 

Anmerkung. Die Preise gelten fiir ein AusmaB von mindestens 10 bis 20 m2 • 

10 em starker Unterlagsbeton im Parterre fUr Asphaltpflasterungen 
1 :8, je m2 ••••.••••••.•••••••••..••••••...••••••••.••••••••• 

Aufschlage fUr Arbeiten je Stockwerk 10 %. 
Umlegung alten Asphaltpflasters gegen kostenlose Riicknahme des 
alten Asphaltmaterials, falls letzteres verwendbar und im vollen 
AusmaB vorhanden, je m2 ••.•.•••.••••••••••••••••••••••••••• 

S 

" 

N. Verzeichnis einiger der wichtigsten Begriffe des modernen StraBenbaues 
Aeberli.Makadam. Teermisch- odeI' kurz Teermakadam, kalt eingebaut. 
Arzit. Teer-Asphalt-Emulsion. 
Assalit. Eine 'reeremulsion. 
Asphalt. Siehe genaue Begriffsbestimmung ONORIVL 

7,00 

7,50 

Asphaltbeton. StraBenbelag, bestehend aus Splitt, GruB, Sand, Filler und Trinidad-Epure odeI' 
Erdiilasphalt, wobei das GeRteinsgemenge auf HohlraummiDimum gemischt wird. Einbau erfolgt im 
heiBen Zustand. Besteht das Gesteinsgemenge bloB aus Grus bis 7 mm KorngroBe, Sand, Filler und 
Asphalt, so spricht man von Feinasphaltbtlton odeI' Topeka. 

Asphaltblockpfiaster. Asphaltpflaster, bestehend aus hydraulisch gepreBtem Stampfasphaltsteinen 
odeI' -platten. 

Asphaltkalkstein. In der Natur (Val de Travers, Sizilien, San Valentino, Seyssel, Li=er, usw.) 
vorko=ende Kalke, getrankt mit Asphaltbitumen (Stampfasphaltstein genannt). 

Asphaitmakadam. Eine mit Trinidad·j'pure odeI' Erdolasphalt getrankte Makadamdecke, die iiber· 
dies als Deckensch uf.l eine Oberfliichenbehand]ung erhiilt. 

Asphaltmortel. Gcmenge aus Sand, Filler und .Asphalt. 
Asphaltzement. Fertig gemengtes Bindemittel ffir Waizasphalte. 
Aufreifler. Pflugartiger Apparat zum Aufbrechen alter Makadamdecken. 
Biuder. Gl'ob-Asphaltbeton als Zwisehenlage zwischen Makadam und eigentlicher VerschluB-

schicht. z. B. Topeka. .. 
BItas. Eine kolloidale Asphalt-OJ-Losung. 
Bitufalt. Asphaltemulsion. 
Bitumen. Sammelbegriff der Chemie fiir Kohlenwasserstoffe. 1st im StraBenbau tunlichst als 

Bezeichnung ffir Bindemittel zu verwenden. 
BItumuls. Asphaltemulsion ffir Obel'flacbenbehandlungen und Teerungen. 
Bituroad. Asphaltemulsion fiir Oberflaehenbehandlungen und Teerungen. 
Colas. Asphaltemulsion fiir Oberfiachenbehandlungen und Teerungen. 
Colastoll. Ein mit Colas orzeugter Asphaltbeton im Kaltmischverfabren. 
Domann· odeI' Essener Asphalt. Feine Schlacke odor Sand mit Teer vermengt. Kalteinbau. 
ElektroschmplzzcUleut. Hochwertiger Schnellbinderzoment. 
Emas. Asphaltemulsion. 
Emulsiou. El'dolasphalt im feinst verteilten Zustand in Wasser, dem sogenannte Emulgatoren (Seifen, 

Langen, Sulfofettsauren usw.) zngeRetzt sind. Das Gemenge zerfiillt, an die Luft gebracht, und scheidet 
den Asphalt als diinne Haut auf dem Gestein als Bindemittel abo 

Epure. Dureh liingeres Erhitzen gel'einigtel' Trinidadasphalt. 
Erdolasphalt. Riiekstand der leichteu Dcstillation des Roherd6les, kommt als Marke "Mexphalt" 

"Spramex", Mexpetebano, Petmexebano" in den Handel. 
Euphalt. Kaltasphalt (Erdiilasphaltemulsion) fiir Oberfliichenbehandlungen und Trankungen. 
Filler. Fiillmaterial, wie Portlandzement oder Kalksteinmehl. 
Fitte. Stl'af.lenpflaRter aus Kunststeinplatten. 
Flickwalzuug. Sohadhafte Stellen der Makadamstraf.len werden ausgehackt, mit neuem Schotter

material ausgefiillt und unter Zusatz von Splitt, Grus und Sand festgewalzt. 
Goudrou. Eigentlich franziisische Bezeichnung ffir "Teor". Wird aber aueh fiir ein Gemenge aus 

Trinidad'J<:pure mit Bergteer odeI' Riickstanden del' Rokerdiildestillation verwendet. 
GUUlUliblockpfiaster. Bliicke aus Beton, auf dem eine GUUlmilage als Verschleif.lschichte aufgepreBt 

wird. 
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Gullaspllnlt. Ein Gemenge aUB Aspllaltsteinpulver und Goudron (Mastix) und Kies. 
Halbtriinkung. Aspllaltmakadam unter Verwendung von Kaltasphalt (Emnlsion), 8 cm stark, 

wobei das untere Drittel mit Sand abgedichtet ist. 
Heillmisellverfallren. Teer- oder Asphaltmaterial, das durch Mischung in Maschinen heW erzeugt wird. 
Impregnol. Mineralisches StauMI zur Staubbekampfung auf Makadam. 
Innenteerung. Damit werden aIle Baumethoden bezeichnet, bei denen das Gestein mit Teer ent· 

weder durch Triinkung oder Mischung umhiillt werden. 
Kaltelnbauverfallren. Herstellung von Teerdecken, bei denen das Gestein wohl hei13 mit Teer ver-

mengt, aber im erkalteten Zustand auf der Stra13e eingebaut wird. 
Kiton. Gemenge aus Ton, Teer und Wasser (Teeremulsion). 
Kitondecken. l'IIakadam das mit Kiton als Bindemittel hergestellt ist. 
Makadam. Eine aus GebiTgsschlagelschotter, Splitt, Grus und Sand auf Bruchsteinpacklage oder 

auf tragfiihigem Untergrund durch Walzung unter gleichzeitiger Besprengung mit Wasser hergestellte 
Stra13endecke. 

Mastix. Geformte Brote, mit Originalmarke versehen, aus Asphaltsteinpulver und Goudron, zur 
Erzeugung von Gu13asphalt. 

MexlkobitumAn. Aus Mexiko importierter Erd6lasphalt. 
Mexphalt. Siehe Erdiilasphalt. 
Mikroasbest1) aus dem Burgenland (Osterreich) wird als Filler zu bitumin6sen Stoffen wie Asphalt 

oder Teer usw. im Stra13enbau bei Herstellung von Stra13enbelagen und fiir Vergu13massen (Aus
dehnungsfugen) verwendet. Er erhiiht die Festigkeit und Elastizitat. Zusatz von 30 bis 50 Gewichts
prozent zum Teer oder Asphalt steigert die Biegefestigkeit (Suida und Schmiilzer). Durch Beigabe 
zum Zement (1 kg Mikroasbest zu 10 kg Zement) wird der Beton dichter, riJ3sicherer und gegen 
Saureangriffe widerstandsfiihiger. 

Oberfliiellenbellandlung. Auf Makadam aufgebrachter destillierter Teer, Erd6lasphalt (Spramex, 
Petmexebano) oder Emulsionen dieser Stoffe und darauffolgende Absplittung und Walzung. Fiir Fahr
bahnen und Gehwege verwendbar. 

Paeklage. Bruchsteinunterbau in Form eines gut verzwickten liegenden Trockenmauerwerkes. 
Peell. Endriickstand der Steinkohlenteerdestillation. Man unterscheidet Weich-, Mittel- und Hart

pech, je nach Schmelzpunkt. 
Peellolmisellungen. Aus Hartpech und Anthrazen61 hergestellter sogenannter praparierter ,regene-

rierter oder aufgestellter Teer. 
Plxroad. Teerpraparat fiir Triinkungen. 
Quarrite. Teermisch- bzw. Teermakadam bestimmte Ausfiihrungsart. 
Rustomlt. Staubbekampfungsmittel. 
Saudaspllalt. Asphaltbeton, dessen Steingeriiste hiichstens 2 mm Korngrii13e aufweist. 
Slleetasphalt. Siehe Sandasphalt. 
Silifer. Stra13enpflasterungsmaterial. 
SilikatstraJlen. Makadam, wobei Wasserglas verschiedenerProvenienz, "Strassile" "Silnizit", "Sosso" 

als Bindemittel dient. 
Solidltitbeton. Spezialbauweise fiir Betonstra13en unter Verwendung von Solidititzement. 
Spramex. Erdiilasphalt. 
Sprengelith. Staubbekarnpfungsmlttel. 
Stampfaspllaltpflaster. Aus pulverisiertem, erhitztern Asphaltkalkstein durch Feststampfen auf 

Betonunterlage hergestellter Belag. 
Stpinsclllagasphalt. Decke aus gebundenem Schlagelschotter und Splitt die in der Mischmaschine 

mit Asphalt vermengt und heiJ3 eingebaut werden. Darauffolgende Oberflachenbehandlung mit Asphalt. 
Stralleniiiungen. Staubbekampfung auf wassergebundenen Makadamstra13en. 
Superzement. Spezialzement. 
Tarbit. Eine Teer6lkomposition zur Staulibekiimpfung auf Makadamstra13en. 
Teer. Produkt der Steinkohlendestillation in Gaswerken oder Kokereien. 
Teerbeton. Ein auf Hohlraumminimum gemischtes Gesteinsgemenge aus Splitt, Grus, Sand, Filler 

das mit Teer in Mischmaschinen versetzt und llei~ eingebaut wird. 
Teermakadam. Stra13endecke, bestehend aus zwei oder mehreren Schichten geteerten Schotters, 

Splitt, Grus und Sand. Die einzelnen Gesteinsgattungen werden. voneinander getrennt, mit Teer im 
HeiJ3mischverfahren umhiillt und gelangen hei13 oder auch kalt zum Einbau. 

Teermak (Tarmak). Teermakadam, wozu Hochofenschlacken verwendet werden. 
Teermiscllmakadam. Identisch mit Teermakadam. 
Teeriile. Produkt der Steinkohlenteerdestillation. 
Teertriinkmakadam. Ein trocken vorgewalztes Gebirgsschlagelschotterbett, dessen gr613te Hohl

raume durch Grobsplitt ausgefiillt werden, und das mit Teer getrankt und mit einer Oberflachenteerung 
verse hen wird. 

TePrsand. Ein Teerbeton, dessen Gesteinsgeriist nur aus Sand (2 =) und Filler besteht. 
Top~ka. Siehe Asphaltbeton. 
Trlnhiadasphalt. Auf der Insel Trinidad als See- oder Sandasphalt gewonnener Naturasphalt. 
Vlalit. Asphaltemulsion. 
Vollwalzung. Instandsetzung einer MaJl:adamstra13e, indem iiber die ganze Breite eine gleich hOhe 

Schotteriage neu aufgewalzt wird. 
Walzaspllalt. Sammelbegriff fiir aIle unter Walzung hergestellten Asphaltbeliige, wie "Steinschlag

asphalt", "Asphaltbeton", "Topeka", "Sandasphalt". 
'Vestrumit. Asphaltemulsion. 

1) Der Beton wird durch Beimischung von Mikroasbest spritzfahiger, plastischer und damit zum 
Torkretieren besonders geeignet. Weitere Anwendungsgebiete: Wasserbehalter, Plansehbecken aus 
Eisenbeton; Steinholzfu13biiden (ri13sicherheit), feuersichere Anstriche, Erzeugung von Fugenausgu13-
massen usw. 
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Tischlerarbeiten 
nach Angaben des Zentralverbandes der holzverarbeitenden Gewerbe und deren ver

wandten Berufe Osterreichs 

Vorbemerknng 
Alle Tischlerarbeiten verstehen sich samt Material und am Bauobjekt loko 

Wien eingepaBt. 
Die Tiiren und Fenster, und zwar sowohl einzelne Bestandteile als auch voll

standige Stucke, werden nach dem LichtmaBe der betreffenden Stocke, dieselben 
mogen aus Holz, Eisen oder Stein bestehen, bzw. nach der Futterlichte verrechnet. 
Bei ins Futter aufgehenden Turen ist die groBere Futterlichte bzw. der Tiirstock 
mit den groBeren Dimensionen fUr die Stocklichte in Rechnung zu bringen. Glas
turen werden mit den Preisen der vollen Tiiren berechnet. 

Mehrarbeiten bei Tiirfuttern uber ein Vielfaches von 15 cm, die sich durch 
den starkeren Verputz der Mauern ergeben, werden nicht vergutet. 

Tiirfutter von 30 cm B'reite aufwarts sind durch Quermittelstucke, gleich den 
Tiiren, zu teilen; desgleichen mussen Blindspaletten in der Hohe der Kampfer 
geteilt sein. Turfutter und Blindspaletten uber 60 cm haben auBerdem ein auf
rechtes Mittelstuck zu erhalten. 

Bei neuen Fenstern diirfen Kampfer und senkrechte Mittelteile des Fenster
stockes nicht besonders verrechnet werden. 

FuBboden werden in ihrem AusmaB - in der Regel - nur innerhalb der 
rein geputzten Mauerflachen gemessen; fiir den Fall des Untergriffes unter dem 
Putz (z. B. bei Neubauten) werden bei den Langen- und Breitendimensionen an 
jeder Mauerflache 2 cm zugeschlagen. Bei harten BOden und Sockeln sowie bei 
Sesselleisten ist das einmalige Einlassen mit Wachs samt Aufbiirsten oder das 
Einlassen mit Olfirnis im Herstellungspreise inbegriffen. Bei verschiedenen Aus
maBen des Blind- und Brettelbodens in einem Raume (z. B. bei Vorhandensein von 
Schultreppen, Estraden, Hohlkehlsockeln u. dgl.) wird das "ObermaB des Blindbodens 
besonders vergiitet. 

Bei gehobelten Arbeiten wird fiir jede gehobelte Flache eine Verminderung 
der vorgeschriebenen Holzstarke urn hochstens 272 mm zugestanden. 

Fiir auswartige Arbeiten sind die Kosten fiir Packung, Zu- und Abfuhr sowie 
Fracht zuzuschlagen und beim Arbeitslohn die ErhOhung laut Kollektivvertrag 
zuzuglich Reisespesen, Reisezeitvergutung und Nachtigungsauslagen, zu verguten. 

Wenn die Holzgattung nicht speziell angefuhrt erscheint, gelten die Preise 
fiir aIle Arbeiten aus weichem Holze. 1m ubrigen wird auf: "Die Kostenberechnung 
der Bautischlerarbeiten"l) von Ing. Ferd. Schrom und Ing. Franz Thiel ver
wiesen, worin als Grundlage fUr die Kostenermittlung erstmalig der Begriff der 
Werteinheit (WE) eingefUhrt wird. Wird 1 Tischlerstunde = 1 WE gesetzt, so 
entsprechen 1 m3 Tischlerholz = lOO WE. 

A. Einzelne Bestandteile von Tiiren nnd Toren 
Aile Tiiren werden nach der lichten Futterdimension gerechnet. 

') Verlag Julius Springer, Wien. 1930. 
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Tiirstocke 
Die Preise der Tiirstoeke aus rauhem Kantholz und Pfosten sind im 

Kapitel "Zimmermannsar bei ten" enthalten. 
Gehobelter und gefalzter Parapetstock 

aus Staffelholz 8/8 8/10 10/10 em 
Preis per Lfm S 2,75 3,30 4,15 

Fiir segmentformige Stocke wird ein Zusehlag von 35%, fiir halbkreis
oder ellipsenformige ein soleher von, 75% vergiitet. 

Tiirfutter 
je m2, und zwar ohne Untersehied der Dimensionen: 

Glatte Tiirfutter .................................................. S 12,00 
Gestemmte und gekehlte Tiirfutter ...................... . . . . . . . . . . .. ,,22,00 

Falz- und Zierverkleidungen fiir Tiiren: 
Glatte Verkleidung bis zu einer Breite von 0,1 m, je m ............... S 1,50 

Gekehlte Verkleidung je m 
a) bis 0,1 m breit ................................................. S 2,30 
b) liber 0,1 bis 0,13 m hreit ............................ ' ............ " 2,50 

Geho belte TiirfuBtri tte (glatt, etwa 24 mm stark) 
a) gewohnliehe .......... " ................................... je mS S 15,00 
b) aus Fohrenholz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " " ,,16,00 
e) " Larehenholz ..... ,..................................... " " ,,18,00 
d) .. Eiehenholz, 16 em breit, glatt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " " .. 25,00 
e) " gestenimt von 32 em breit aufwarts.. . . . . . . .. " " ,,30,00 
Bei FuBtritten iiber 24 mm Starke wird ein entspreehender Zusehlag gereehnet. 

Abb. 1 Abb.2 
EinfliigeJige Tiiren 

Tiirfliigel 
rr-----rrrr---n Einfliigelige Tiire (Abb. I), auf einer 

Abh.3 
Doppeltiir 

Seite mit gekehltem Fries und Fiillungen, 
auf der anderen Seite glatt. Fries aus 
4 em starken Pfosten, Fiillung 2 em stark, 
je m 2 ••••••••••••••••••••••• S 24,00 

Einfliigelige Tiire (Abb; 2), jedoeh 
beiderseits gekehlte Friese und Fiillun
gen, aus 4 Yz em starkem Friesholz, 
je m 2 ••••••••••••••••••••••• S 28,00 

Zusammengestemmte ein- oderzweifliigelige Tiiren 
ganz wie die vorige, jedoeh beiderseits glatt, mit Sehlagleiste, je m2 • • • • •• S 26,00 

Jalousieartige, verschalte ein- oder zweifliigelige Tiiren, sonst wie vor, 
je m2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ,,35,00 

Doppeltiire (Abb. 3), aus 5 em starken Pfosten, mit beiderseits gekehltem Fries 
und Fiillungen samt beiderseitiger Schlagleiste, sauber und rein gearbeitet" ohne 
Unterschied der Tiirdimensionen, je m2 ••••••••••••••••••••••••••••• S 26,00 
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B. Vollstandige Tiiren nod Tore mit allen Bestandteilen 
Vor berner kung. Oberlichten und Anhangfenster werden zu dem Flachen

preis der zugehOrigen Tiir gerechnet. Oberlichte mit ungeradem Sturze werden 
mit einem entsprechenden Aufschlag (wie bei den Fenstern) behandelt. 

a) Einfliigelige Tiiren 

Einfliigelige Tiire (Abb. 4 und 5), mit beiderseits gekehlten Friesen und 
Fiillungen, mit gehobeltem, 0,15 m breitem Stock, samt Falz- und Zier
verkleidungen, je m2 ••••••••••• • ••• •• ••• •• • • ••••.• • ••• • ••••••••••• S 44,00 

mit 0,3 m breitem Stocke, je m2 •• •• • • •• • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •• ,,50,00 

Dieselbe, jedoch mit 
rauhem, 15 em breitem 
Stock aus Halbpfosten und 
gekehltem, 18 em breitem 
Futter, je m2 •• • ••• S 52,00 

CJ 
c:J 
o 
Cl 

DO 
D Dieselbe mit gestemm

tern Futter und Verkleidungen, 
in 2 rauhen Stocken aus 
Halbpfosten, je m2 : 

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6 
Zweifltigelige Ttir Einfltigelige Ttiren 

a) mit 0,35 m tiefem Futter .. .. S 62,00 e) mit 0,90 m tiefem Futter .... S 80,00 
b) " 0,45" .... " 65,00 f) " 1,05" .... " 85,00 
c) " 0,60" . . .. " 73,00 g) " 1,20" .... " 90,00 
d) " 0,75"" .... " 76,00 

Werden Spaliertiiren verwendet, so ist von den Preisen dieser Posten 
je m2 der Betrag von S 4,00 in Abzug zu bringen. 

b) Zweifliigelige Tiiren 

Zweifliigelige Tiiren aus 5 em starken, weiehen Pfosten mit beiderseitigem 
Fries und Fiillungen samt Sehlagleisten, mit 5 em starkem; 0,15 m breitem ge
hobeltem Stocke mit Falz- und Zierverkleidung samt Einrichten ohne Untersehied 
der Tiirdimension (Abb. 6), je m2 ••• •• • • •••••••••••••••.• • ••••• • ••• S 42,00 

Dieselben, jedoch mit rauhem Stock und gekehltem, 18 em breitem Futter, 
je m2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• S 46,00 

Zweifliigelige Tiire aus 5 em starken, weichen Pfosten und beiderseitigem 
Fries und Fiillungen samt Schlagleisten, in 2 rauhen Stocken, je 0,15 m breit, 5 em 
stark, mit Futter und beiderseitigen Verkleidungen, mit gekehlten Friesen und 
Fiillungen samt Einpassen 

a) mit 0,35 m tiefem Futter, je m 2 • ••••••••• • •••• •• ••• • •••• • •• S 54,00 
b) " 0,45" " .' .. . , . . . " . . , ... ... . . . ". ,"" 57,00 
c) " 0,60" " ... " . . , .... , .. . " ... . "' . . . " 65,00 
d) " 0,75" " . . , .. "' ... . .. .. ,., .. , .. , ... " 74,00 
e) " 0,90" " .. ...... .. .... . , ... . ....... '" 78,00 
f) " 1,05" .. , ... , , , .. .. , , ...... .. . .. .. " 83,00 
g) " 1,20" " .. , .. . .................... . . " 88,00 

Anmerkung. Futter uber 60 em Breite mussen ein aufrechtes Mittelstl1ck erhalten. 
Bauratgeber, 9. Ann. 29 
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c) Sonstige ein- oder zweifliigelige Tiiren 

Bei Tiiren, die sieh ins Futter offnen, werden zu den Preisen 10 % zugesehlagen. 
Bei zweifliigeligen Tiiren (Abb. 7), mit ungleieher Fliigelbreite und doppelten 
Sehlagleisten, wird auf die Preise der gewohnliehen Fliigeltiiren ein Aufsehlag 
von S 10,00 fiir das Stiiek bereehnet. 

Windfang von mindestens 2,50 m Breite mit Lisenen, gestemmtem Parapet 
mit Brustleiste und Soekel, vierteilig, mit zweifliigeliger Spieltiir und Glasliehten 
mit Verkropfungen, je m2 ••• • .. ••• ••••••.••••••••• •• ••••• S 45,00 bis 60,00 

SpieItiir (Windfang) mit Parapetstoek, zweifliigelig, mit Kampfergesims und 
Oberliehte, gestabten Fiillungen mit GIasliehten, je m2 ••• • • S 45,00 bis 50,00 

Tiiroberlichte und Anhiingefenster werden in das FlaehenmaB der zugehorenden 
Tiire mit eingereehnet. 

Fiir das Anbringen von separaten Glasfliigeln und Gitterfalz erfolgt je Fliigel 
eine Aufzahlung von S 6,00 bis 7,00. 

~ ~ 
[J [J 

o 0 
Abb.7 Abb. 8 Haustilre Abb. 9. Schubtor 

d) Hauseingangstiiren und -tore ohne Stock 

Vorbemerkung: Die Tiire wird im vollen AusmaBe bereehnet. Parapetstoeke 
werden laut Tarif separat vergiitet. 

Zweifliigelige Tiire aus 5 em starken, kienfohrenen Pfosten, gestemmt und einfaeh 
gekehlt, ohne Untersehied der Dimension, samt Einriehten, je m2 •.•.•• S 30,00 

Dieselbe, jedoeh jalousieartig ausgebildet, je m2 .••••••••••••..• " 40,00 
Haustiire bis 2m breit, Abb. 8, mit Parapetstoek, ohne Untersehied der Stocke, 

mit zwei gleieh- oder versehieden breiten Fliigeln aus 5 em starken, fohrenen Pfosten 
mit Soekel, verstemmten Friesen und doppelten Sehlagleisten, jeder Fliigel mit 
3 bis 8 eingesetzten, abgekropften Fiillungen oder auf Jalousieart entweder ganz 
zum Aufgehen oder mit durehlaufendem Kampfergesims und festem Oberteil 
oder GIasliehte mit Sprossen, ohne jede Bildhauerarbeit, je naeh der Teilung, 
je m2 • •..•••••••••.•••••• • ••••••••••••.••••••••••••..•• S 55,00 bis 65,00 

Haustor, wie vor, jedoeh von mehr als 2 m Breite, aus 8 em starken, kien
fohrenen Pfosten, je naeh der Zeiehnung, je m 2 •••••••• • •• S 75,00 bis 85,00 

Haustiire wie vor, jedoeh aus Eiehenholz hergestellt, stellt sieh, je naeh Entwurf, 
um 140 bis 180 % hOher. 

Wagenschuppentor aus 8 em starken, fohrenen Pfosten, mit harten Einsehub
leisten, auBen versehalt, je m2 •.•.•••.•••••••••••••••••••• S 65,00 bis 85,00 

Schubtore aus Holz mit 1 oder 2 Fliigeln aus 8 em starken Pfosten, mit 
gestabten Fiillungen naeh Abb. 9, je m2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• S 65,00 
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C. Abteilungswande und Windfange 
Vorbemerkung. Oberlichten mit ungeradem Sturze werden nachdem um

schriebenen Rechteck berechnet und erhalten auBerdem emen entsprechenden 
Zuschlag auf den ganzen Preis (wie bei den Fenstern) 

a) bei iiuBerem, segmentformigem Sturz von 20%, 
b)" "halbkreisformigem 35 %, 
c) " korbbogenformigem 50%. 
Abteilungswand aus 4 cm starken Laden, genutet und gefedert oder stumpf 

aneinandergepaBt, mit Deckleisten samt Gesims und Sockel, an allen Materialien, 
Arbeit und Aufstellung, 

a) einerseits gehobelt, je m2 •••••••••••.••.•••.••••.•••.•••..•• S 18,00 
b) beiderseits" " .................................. " 20,00 
Abteilungswande, beiderseits gehobelt, aus 4 Yz cm starken Laden, entweder 

bloB mit Sockel oder mit Parapet samt Sockel, oben mit einem Deckstiick mit 
Gesims, die Wand und das Parapet mit Fries und Fiillungen, nach Erfordernis 
auch mit Tiiren, je m2 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• S 28,00 

Dieselben, jedoch mit Glaslichten und Sprossen mit Kittfalz, samt Kampfer 
mit Oberlichte, je m2 ••••••••.•••••.•••••.••••.•••••••••.•••••.••• S 25,00 

Dieselben, jedoch mit Schub- oder gewohnlichen Fensterfliigeln, je m2 " 30,00 
Holzwand wie vor, jedoch aus 5 cm starkem Holze, samt Kampfer und Ober

lichte, Lisenen mit Deckleiste, 
a) voll, mit Fiillungen, je m2 •.••....••..••••••••••••.•••••...• S 30,00 
b) mit Glaslichten, je m2 ...................................... ,,27,00 

D. Lamberien (Wandverkleidungen 1) 

Lamberie aus weichem Holz, 2 Yz em stark, mit Gesims, Brustleiste und Sockel, 
einsehlieBlich der Beigabe und Befestigung der Diibel im Ziegelmauer'Yerk, 

a) die Laden ge£edert, je m2 . • • • . • • . • • • . • • . . . • • . • . . • • • . • • • • • • •• S 18,00 
b) mit Fries und Fiillung, je m2 ............................... ,,26,00 
e) wie vor, jedoch mit diagonaler Stabung, je m2 ••••••••••••••• ,,30,00 
d) in reicherer Ausfiihrung, mit Konsolen und Verzierungen, je nach 

Zeichnung, per m 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• von S 40,00 bis 60,00 

E. Holzplafonds 
Balkenplafond mit gestabten Feldern und imitierten Tramen, je m2 von 

S 35,00 bis 50,00 
Kassettenplafond, in einfaeher Ausfiihrung, sonst wie vor, je m2 von 

S 40,00 bis 60,00 
Kassettenplafond mit geschnitzten Feldern, Konsolen und Rosette, je m2 von 

S 62,00 bis 100,00 
Samtliche vorgenannten Plafonds aus reinem Fiehtenholz hergestellt. Die

selben aus Fohrenholz 20% teurer. Bei den aus Eichenholz hergestellten Plafonds 
erhoht sieh der Preis urn 150 bis 300 %. 

') Fiir Belag von Innen- und Aul3enwanden, dann als Zwischenwande werden auch zweckmiil3ig 
Eternittafeln verwendet. Normalgrol3en: 1200x1200 mm, 2500x1200 mm und 3700x1200 mm in 
Starken zwischen 4 und 25 mm, iiber Bestellung auch dariiber. Preis der Tafeln bei 4 mm Starke je 
1 m' ab Werk etwa S 6,00 bis 7,00, 

29* 
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F. Stiegen mit geraden Armen 

Preis je Stufe in S fur Holzstiegen 

aus weichem Holz, Fohrenstufen, in beiderseitigen 
Wangen mit einfachem Gelander, bei 1 m Lichtbreite 

mit gestutzter Wange und Gelander, je nach Zeich-
nung und Ausfuhrung 

ganz aus Larchenholz, 
Baluster, Handgriffe 

gekropfte Saulen, gedrehte 

ganz aus Eichenholz, sonst wie vorher 

mit geraden 
Stufen 

30,00 

40,00-60,00 

50,00- 60,00 

60,00-100,00 

mit 
Spitzstufen 

40,00-50,00 

70,00-90,00 

100,00-150,00 

Stiegenanhaltstangen und Stiegengriffe aus Eichenholz, naturpolitiert, anfertigen 
und befestigen. 

Ilx I 
I II - III IV V VI 

a) Griffe mit Schienenfalz nach jeder Schilling je m' 
Schweifung, spindel- oder mauerseitig 33,00 28,00 24,00 18,00 16,00 15,00 

b) Griffe ohne Schienenfalz, nach jeder 
Schweifung, mauerseitig _ .......... 32,00 27,00 23,00 16,00 15,00 14,00 

c) Griffe mit Schienenfalz bei gerade-
armigen Stiegen, sonst wie a) ...... 27,00 23,00 17,00 12,00 9,00 9,00 

d) Griffe ohne Schienenfalz bei gerade-
armigen Stiegen, sonst wie b) _ ..... 26,00 22,00 16,00 10,00 9,00 8,00 

e) fiir geschweifte Ecken bei gerade-
armigen Stiegen ......•.. _ ........ 52,00 51,00 35,00 30,00 20,00 18,00 

Stiegenstangen wie vor, jedoch aus gediimpftem Buchenholz, 20% "billiger. 
Krummlinge werden mitgemessen und auBerdem hierfiir eine Aufzahlung 

von S 10,00 bis 30,00 je Stuck gerechnet. 
Knopfe fiir Stiegengriffe zur Unterbrechung des Laufes (um das Gleiten zu 

verhindern), je Stuck .................. _ .............. _ . . .. S 1,10 bis 1,50 

G. Reparaturen an Tiiren uDd Toren 
Vorbemerkung. Werden Reparaturen mit Holzbeigabe an Objekten mit 

F6hren-, Liirchen- oder Eichenholz vorgenommen, so werden die eingesetzten 
Reparaturpreise (sofern nicht Reparaturpreise fiir diese Holzgattungen festgesetzt 
worden sind) um 25% bzw. um 50 und 100% erhOht. 

Das Aus- und Einhiingen der Tiirflugel ist in den Einheitspreisen inbegriffen. 

Reparaturen an Zimmertiiren 

Schlagleiste abnehmen und eine neue, bis 0,1 m breite Schlagleiste wieder 
anmachen, je m .. _ ........................... ___ . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 2,00 

Neues aufrechtes Friesstiick in eine alte Tiir einsetzen, samt Aus16sen des 
schadhaften Stuckes, Einrichten und Befestigen des neuen, je m S 11,00 bis 12,00 

Querfriesstiick wie vor behandeln, je m . . . . . . . . . . . . . . .. " 14,00 " 15,00 
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Neue Fiillungen in eine alte Tiire einsetzen, nebst AuslOsen der alten Friesstiicke 
und Wiederfestmachen, je m2 ••••••••••••••••••••••••••• •• S 14,00 bis 16,00 

Gekehlte Tiirverkleidung abnehmen, ausbessern und wieder festmachen, je m 
S 2,00 bis 3,00 

.\lte, glatte oder gekehlte Tiirverkleidung abnehmen und da£iir eine neue an-
machen, je m, und zwar: 

a) ein neues gekehltes Stiick, bis 0,1 m breit ................... S 2,50 
b)"" " "iiber 0,1" " .................... ,,3,00 
Gekehltes Futter losnehmen, ausbessern und wieder festmachen, je m2 

S 9,00 bis 10,00 
Altes Futter abnehmen und hierfiir ein neues Futter einsetzen, 
a) wenn das neue Futter glatt ist, je m2 •••••••••••• S 15,00 bis 20,00 
b) " " " " gekehlt""" . . . . . . . . . . .. S 25,00 " 30,00 
Alte Fiillung herausnehmen und einen Kittfalz £iir die Verglasung herstellen, 

je m Falz .................... '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 2,50 bis 3,00 
Tiire samt Verkleidung unten abschneiden, je m ........ " 5,00" 6,00 

Reparaturen an Toren, Hauseingangstiiren und Windfangen 

Aus Tannen-] Aus kien-
I Aus oder fiihrenem 

Gegenstand Fichtenholz Holz Eichenholz Anmerkung 

Schilling 

Sockel abnehmen und hierfiir 
einen neuen anfertigen, an- 11,00 13,00 25,00 
passen und festmachen je m2 

.-

Schlagleiste abnehmen, eine 
neue, bis 15 cm breite je nach 4,00-5,00 5,00-6,00 10,00-20,00 Zeichnung anfertigen und fest-

machen, je m 

Kampfergesims abnehmen, das 
neue, bis 15 cm breite und alles ohne 
25 cm hohe anpassen und je 18,00-20,00 20,00-23,00 35,00-50,00 Bildhauerarbeit 
nach der Zeichnung befestigen, berechnet 

je m 
.. _--

Neue Fiillung einsetzen, die alte die Fiillungen herausnehmen, die durch all-
fallige B eschiidigung beim 17,00-19,00 20,00-25,00 

einfach abge-
Auseinandernehmen der Friese 40,00-50,00 plattet, ohne 
niitig gewordenen Reparaturen jede Bild-

bewerkstelligen, je in2 
hauerarbeit 

Neues Fries herstellen, nebst 
A bnehmen des alten und der 20,00-24,00 26,00-30,00 40,00-50,00 hierdurcherforderlichen iibrigen 

Reparaturen, je m 

Haustor nach der ganzen Breite 
unten abschneiden und den 
Sockel wieder gleichrichten, 
samt Aus- und Einhangen des 

Tores, je m 

11,00-12,00 13,00-15,00 17,00-20,00 
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Alten FuBtritt wegnehmen und dafiir einen neuen einsetzen, je m2 

a) aus weichem Holze . .. S 16,00 c) aus Larchenholz ........ S 30,00 
b) " Fohrenholz ...... ,,20,00 d)" Eichenholz......... ,,40,00 

H. Fenster nod deren Bestandteile 
Vorbemerkung. Die Fensterfliigel sind bei den groBen Fenstern aus 50 x 50 mm, 

bei den kleinen aus 46 x 46 mm starkem Holze herzustellen. Die Mehrbreiten der 
Fensterbretter iiber 20 em werden separat vergiitet. (Neue N ormenstarke46 x 50 mm.) 

Ganz neue Fensterstocke samt Fliigeln 

Innere oder auBere, vom Tischler fix und fertig hergestellte Fenster, 5 x 8 em 
Rahmenstock, in solidester Konstruktion angefertigt und eingepaBt, je nach ihrer 
GroBe, und zwar bei einer im Lichten gemessenen Quers"chnittsflache, je m2 

a) von 0,25 m2, einfliigelig S 50,00, zweifliigelig S 55,00 
b) " 0,50" " " 32,00, " 40,00 
c) " 0,75" " 25,00 " 30,00 
d) " 1,00", " 22,00, " 27,00 
e) " 1,25" " 20,00, " 24,00 
f) " 1,50'" " 19,00, " 22,00 

Innere oder auBere, vom Tischler fertig hergestellte Fenster samt 15 em tiefem 
Pfostenstoek und Kampfer in den zur FenstergroBe entsprechend gehaltenen Holz
starken, bei solidester Konstruktion angefertigt und eingepaBt, wohei die inneren 
Fliigel nach innen hzw. die auBeren nach auBen aufgehen, je nach ihrer GroBe und 
Form, und zwar entweder fiir ein inneres oder ein auBeres Fenster, je m2 

Bei einer im 
Lichten gemessenen 
Querschnittsflache 

a) von 1,00 m2 
b) 

" 
1,25 

" c) 
" 

1,50 
" d) 

" 
1,75 

" e) 
" 

2,00 
" f) 

" 
2,25 

" g) 
" 

2,50 
" h) .. 2,75 
" i) 

" 3,00 
" 

und 

.. 

mehr. , 

mit 
geradem 

Sturz 

.S 30,00 

." 28,00 

." 27,00 

· " 26,00 

· " 25,00 

." 24,00 

." 23,00 

· " 22,00 

· " 20,00 

Fenster anderer Quersehnittsabmessungen werden proportional den in vor
stehenden Fenstergattungen angesetzten Preisen berechnet. 

Fenster mit inneren und auBeren Fliigeln, mit 5 x 15 em Pfostenstoek, inneren 
und auBeren weiehen Falzleisten, Fliigel, Kampfer und Wetterleisten aus Fohren
holz, mit Fensterhrett his 20 em Breite, bei einer im Lichten gemessenen Quer
schnittsflaehe von: 

m2 : 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 u. mehr 
Preis je m2 in S: 45,00 43,00 42,00 40,00 38,00 36,50 35,50 33,00 32,00 
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Fenster wie vor beschrieben, jedoch mit auBerer, fOhrener Rahmenauf
dopplung, bei einer im Lichten gemessenen Querschnittsflache von: 

m2 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00u. mehr 
Preis je m2 in S: 52,00 51,00 50,00 48,00 45,00 43,00 41,00 38,00 36,00 

Fiirseehsfliigelige Fenster samt Stock wird auf die Preise der vierflugeligen 
Fenster ein Zuschlag von 50%, fur achtflugelige Fenster samt Stock ein Zu
schlag von 100 % vergutet. 

Zuschlag zu den beziiglichen Tarifposten fUr Fenster auf den Gesamtfensterpreis 
a) mit auBeren segmentformigen Oberfliigeln, der Stock und die 

inneren Oberfliigel gerade ...................................... 20% 
b) mit segmentformigen inneren und auBeren Oberfliigeln und segment-

formigem Stock ............................................... 40% 
c) mit auBeren halbkreisformigen Oberfliigeln, der Stock und die 

inneren Fliigel gerade ......................................... 40% 
d) mit halbkreisformigen inneren und auBeren Oberfliigeln und eben-

solchem Stocke ............................................... 600/0 
e) mit auBeren korbbogenformigen Oberfliigeln, der Stock und die 

inneren Oberfliigel gerade ...................................... 50% 
f) mit inneren und auBeren korbbogenformigen Oberfliigeln und eben-

solchem Stocke ............................................... 80% 

Jalousiekastel bei nach innen aufgehenden Fenstern, je Stuck von 
S 6,00 bis 7,00 

Kreisrunde innere und auBere Rahmenfenster, je m2 des umschriebenen 
Quadrates .............................................. S 60,00 bis 100,00 

EllipsenfOrmige innere und auBere Rahmenfenster, je m2 des umschriebenen 
Rechteckes .............................................. S 60,00 bis 100,00 

Gangfenster wie in zweiter Post beschrieben (vollstandig fertig hergestellte 
Fenster), mit vier inneren Flugeln, auBen mit 13 em breiten, eingefaBten und ge
kehlten Chambranen (Verkleidungen), je m2 ••••••••••••••••••••••••• S 35,00 

Fiir Fenster mit inneren und auBeren Rahmenstocken (Zusammenhangstocke) 
samt weichem, bis 20 em tiefem Steinfutter, muB auf die bezuglichen Preise der 
Fenster mit Pfostenstocken eine Aufzahlung von 35 % geleistet werden. 

Einfache Sehubfenster werden mit 30% Zuschlag berechnet. 
Fiir Schubfenster mit Gewiehtskasten wird ein Zuschlag von 50 bis 100 % 

vergiitet. 
Anmerkung. Wird eine andere Holzgattung als Fichtenholz verwendet, so 

erhohen sich vorstehende Fensterpreise urn lO% bei Fohren-, 40% bei Larchen- und 
120 bis 180% bei Eichenholz. 

lllistbeetfenster aus 5/7 em starkem Rahmenholz, mit Falz fUr Verglasung, 
herstellen je m2 

a) aus Kienfohrenholz ......................................... S 17,00 
b) " Larchenholz ........................................... ,,20,00 

Stock bestand teile, Steinfu tter und Fenster brett 
Gehobelte Blindrahmen oder Rahmen eines Verdopplungsstockes oder eines 

gewohnlichen inneren oder auBeren Fensterstockes, je m ............. , S 2,50 
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V er kleidungsrahmen fUr einen Pfostenstock, je m, 
a) wenn dieselben glatt ....................................... S 1,50 
b)" " gekehlt ..................................... S 2,30 
Bei 25 cm breitem, geradem Futter an einem Steinstock, nach dem lichten 

Stockumfang gemessen, je m ....................................... S 3,00 
Senkrechter ll'Iittelteil eines Fensterstockes, je m . . . . . . . . .. S 3,00 bis 5,00 

Kampfer fiir einen inneren oder auBeren Fensterstock, je m ...... S 5,50 

Wetterschenkel fiir einen auBeren Kampfer, je m ................ " 3,00 

Fiir segmentfOrmige Teile eines Fensterstockes, nach dem Umfange fiir sich 
gemessen, werden 100%, fiir halbkreis- oder ellipsenformige Teile 200% 
zur Lange zugeschlagen. 

Fiir Stockbestandteile gewohnlicher Schubfenster gelten die Preise fiir ein
fache Stocke, wahrend fiir Schubfenster mit Gewichtskiisten die Seitenteile des 
Stockes doppelt zu rechnen sind. 

Fensterbretter, je m2 

a) aus Fichtenholz S 1l,00 
" 12,00 

c) aus Larchenholz ....... S 15,00 
b) " Fohrenholz ...... . d) Eichenholz. . . . . . . .. ,,30,00 

Fensterfliigel und deren Bestandteile 

Einzelne Fensterfliigel ganz neu herstellen, je m2, aus: 

Fichten- od. Kienfohren- Larchen- Eichen-
Tannenholz 

a) mit geradlinigem Sturze ........... S 15,50 
b) " segmentartigem Sturze ........ " 18,50 
c) " ellipsen- oder halbkreisformigem 

17,50 
21,00 

holz 
20,00 
23,50 

31,00 
36,00 

Sturze ........................... " " 22,00 23,50 27,00 39,00 

Fensterfliigelrahmen oder Sprossen, je m ........................ , S 2,25 
Schlagleiste, je m .............................................. " 1,75 
Wetter schenkel, je m ........................................... ,,2,50 

Fiir jede Verzapfung der Rahmenstiicke oder Sprossen eines Fensterfliigels 
wird ein Zuschlag von S 0,35 geleistet. 

Reparaturen an Fenstern 

Vorbemerkung. Das Herausnehmen der alten, das eventuelle Verzapfen der neuen 
Teile sowie das Einpassen ist in den Preisen inbegriffen. Auf Handarbeit entfallen 
in den vorstehenden, die Reparaturen betreffenden Tarifposten 60%. 

Einen Fensterfliigel ohne Unterschied der GroBe einpassen ...... S 1,40 bis 1,80 
Neue Sprossen einsetzen je m.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 3,25 
Seitenteile bei einem Fensterfliigel erneuern, je m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 4,00 
Fensterkiimpfer einsetzen je m..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 5,50 
Schlagleiste bis 6 em Breite liefern und anbringen, die alte ausstemmen je m " 2,50 
Wetterschenkel fiir Fensterfhlgel liefern, die alten ausstemmen und die neuen 

anbringen, je m ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 3,50 
~ eue StockteiIe liefern und einsetzen, die alten ausstemmen, je m . . . .. ,,4,00 
Neue Steinfutter liefern und anbringen, die alten ausstemmen, je m ... " 6,50 
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Fenster ba lken 

Aus Tannen- Aus Aus 
Gegenstand 

I I 
oder Fichtenholzl Kienfohrenholz Larchenholz 

Schilling I ZuschHi,ge 

Volle a uE e re od e r inn e re 
Fensterlad e n mit harten Ein-
schiebleisten, ohne Unterschied der 20,00 20% 40% Fensterdimension, gem essen in der 
Holzlichte des Verdopplungsrahmens, 

je m2 

Ein- oder mehrfa c h g eteilt e 
Fens t e r b aiken mit Friesen und 30,00--40,00 20% 40% 

Fiillungen, je m2 

Verdopp lung hierzu, je m g erade 2,50 20% 40% 

Jalousi e brettel neu anfertigen, 
die Seitenteile au~einandernehmen 2,00- 5,00 2,50-6,00 3,00- 8,00 und in den alten Fliigel wieder ein-

setzen, je Stiick 

Spalettkasten 
Spalettkasten (Abb. 10) mit Lamberien 

(Brustwand) , Plafondstiickensamt Verkleidung, 
verstemmter Rinterwand, ein- oder mehrfach 
geteilten Balken, alles verstemmt, mit Fiil
lungen und Friesen, aus T&nnen- oder Fichten
holz hergestellt, und zwar fUr Fenster bis 0,6 m 
Spalettiefe, gemessen in der Lichtoffnung des 
Spalettkastens an der inneren Zimmerflache, Abb. 10. Spalet t kast en 

a) bis 1 m Breite und 3 m Rohe, je Stiick ......... . .. . .... S 200,00 
. . . . ... . . .. . . .... » 320,00 b) " 1,3» 3,6 » " 

c) » 1,5"" 4 
Spalettkasten aus Larchenholz sind um 

hoher zu veranschlagen. 

» . . . . . . . . . . . . . . . . . » 425,00 
50 %, aus Eichenholz um 180 % 

Blindspaletten in 0,35 0,45 0,60 m tiefer Fensterleibung, 
~------------~--------~---

je m2 S 30,00 35,00 40,00 

Jalousien 

Jalousiefenster mit Fensterstock, zum Aufmachen und Ausstecken gerichtet, 
je m2 

a) aus Tannen- oder Fichtenholz ..... . .................. . .... . 
b) » Kienfohrenholz .... . .................................. . 
c) » Eichenholz .................... . .. .. .................. . 
Jalousiefensterfliigel ohne Stock, je m2 

S 60,00 
» 80,00 
» 120,00 

a) aus Tannen- oder Fichtenholz ............... . .............. S 42,00 
56,00 
85,00 

b) » Kienfohrenholz ....... .. ....................... . ..... . . 
c) » Eichenholz...... . . . . . .................. . .... . .. . ...... " 
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Rilfstoffe 
Leim, je 1 kg ............................................... S 5,00 
Glaspapier je Bogen ........................................." 0,30 

Holz-Fuflboden 
Bearbeitet von Kommerzialrat A. v. Engel, Chef der Firma Bruder Engel, Wien 

A. FuBbodenbestandteile 
Zu den angegebenen Preisen kommt ein Aufschlag von 10%. 
PolsterMlzer 5 x 8 em stark, auf 1 m Entfernung von Mittel auf Mittel gelegt, 

samt Eingraben in den Mauersehutt und Ausplanieren des letzteren, je m2 • •• S 0,70 
PolsterMlzer 5 em dick, 15 em breit, auf 56 em Entfernung von Mittel auf 

Mittel gelegt, sonst wie vor, je m2 •••••••••••••••••••••••••••••••••• S 1,60 
Blindboden aus rauhen, weiehen Laden auf Poisterholzern, die auf 0,8 m von 

Mittel auf Mittel verlegt sind, samt allen Materialien und aller Arbeit, je m2 

a) bei 20 mm starken Brettern .................................. S 3,50 
b) " 25" " ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ,,4,00 
c) " 30" " ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,4,50 
Sockel mit KehlstoB samt Anmaehen, je m, und zwar bei einer Rohe von 

em 10 15 20 25 
a) aus Tannen- oder Fiehtenholz ........ S 2,50 3,50 4,00 4,50 
b) " Kienfohrenholz .................. " 3,00 4,25 5,00 5,50 
c) " Larehenholz .................... ,,3,50 5,00 6,00 7,00 
d) " Eiehenholz ... ; .................. " 6,00 8,00 9,00 11,00 
Anmerkung. Diese Preise gelten auch ffir die Herstellung von Sockeln bei Stiegen 

und Gangen. Ffir das Ausschneiden nach den Stufenprofilen bei Stiegen werden 
100% Aufzahlung geleistet. 

Sesselleisten samt Anbringen, je m in Schilling 

Dreiecks- Fiinfecks-
Holzart 

Weich ...................... . 
Rotbuche .................. . 
Eiche ...................... . 

Mauerfriese samt Legen, je m 2 

0,55 
0,65 
0,80 

Querschnitt 

0,80 
0,95 
1,20 

a) weiehe aus Tannen- oder Fiehtenholz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 14,00 
b) harte aus gedampftem Rotbuehenholz ........................ " 18,00 
c) Eichenholz II. Klasse ...................................... ,,20,00 
d) " . I." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,22,00 

B. Neue vollstandige FuBboden 
Zu den angegebenen Preisen kommt ein Aufsehlag von 10%. 
Gewohnliche FuBbOden aus mogliehst astfreien Fu8tafeln mit 

samt dem Legen und den NageIn, je m2 : 

Bretterstarke 25 mm ............. . 

" 
30 " ............. . 

" 35 " .............. . 

S 10,00 
" 12,00 
" 14,00 

PolsterhOlzern 
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SchiffbOden aus in rohem Zustande 26 mm starken Brettern mit Nut und 
Feder hergestellt samt PolsterhOlzern und Stiften, je m2 ••• • ••••••.•• S 8,00 

Brettelboden aus weiehem, 26 mm starkem Rohholz hergestellt. Brettelbreite 
mindestens 6 em, Lange mindestens 80 em, mit Nut und Feder, fisehgratenartig 
gelegt, samt Poisterholz, weiehen Mauerfriesen und Stiften, je m2 • • • • • S 12,00 

Dieselben, jedoeh 30 mm stark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 14,00 
" 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 16,00 

Fuf3boden aus hartem Holz 

Schiffboden aus gedampUer Rotbuche, 23 bis 24 mm stark, in fertig gehobeltem 
Zustand hergestellt, von 1 m Lange und dariiber, an den Langs- und Stirnseiten 
mit Nut und Feder versehen, sonst wie die weiehen SehiffbOden auf Polsterholzern 
verlegt, samt dreieekigen Sesselleisten, fix und fertig , mit Wasserwaehs eingelassen 
und aufgebfustet, je naeh der GroBe des Raumes, je m2 •••• S 14,00 bis 15,00 

Kleine Raume werden mit Riieksieht auf den Versehnitt und langsameren 
Arbeitsfortsehritt zu hoherem Preise bereehnet. 

Dieselben, jedoeh einmal mit Leinolfirnis eingelassen, je m2 S 14,50 bis 15,50 
SchiffbOden aus Eiehenholz hergestellt, sonst wie vor besehrieben, je m2 

a) in Primaqualitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 16,00 bis 18,00 
b) " Sekundaqualitat ...... . ...... . .... . ........ . ... . " 15,00 " 16,00 

Abb. 1 Abb. 2 

BrettelbOden auf vorhandenem ebenen Blindboden verlegt, 23 bis 24 mm, 
in fertig gehobeltem Zustand, die Brettel je an einer Langs- und einer Querseite 
mit Nut und Feder versehen, fisehgratenartig (Abb. 1), oder sehiffboden
artig (Abb. 2) verlegt, samt Mauerfriesen und dreieekigen Sesselleisten, Abputzen 
und Einlassen mit Wasserwaehs und Aufbiirsten, fix und fertig, je m2 verlegte 
Flaehen gemessen, 

Brettelbreite, ReinmaB 
iiber 60, 

32 bis 38 40 bis 55 jedoeh unter 100 
mm 

a) in Eiehenholz 1. Qualitat S 15,50 bis 17,00 16,00 bis 17,50 16,50 bis 18,50 
b) " " . II. " "14,00,, 15,50 14,50 " 16,00 15,00 " 17,00 
e) " gedampfter Rotbuehe .. " 11,00 " 12,00 12,00 " 13,00 12,50 " 13,50 

Anmerkung. Der in Lehrzimmern unter der Schultreppe nicht mit Bretteln 
belegte FuBbodenteil wird bloB als Blindboden vergiitet; die Abspreizung des Bodens 
unter der Treppe gegen die Wand ist ohne Vergiitung herzustellen. 
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Brettelboden in Asphalt gelegt (Abb. 3) 
In nicht unterkellerten oder sehr starker Abnutzung ausgesetzten Raumen 

werden haufig Brettel in heiBen, diekflussigen Asphalt verlegt. 
Bei Deeken in Eisenbeton wird diese Art der Verlegung besonders bevorzugt, 

weil ein Weden bzw. Aufstehen der Brettel nahezu ausgeschlossen ist. Verwendung 
wirtschaftlieh, da bei jedem GesehoB mindestens 5 bis 6 em Konstruktionshohe 
erspart werden. Naehteil: Der Boden geht sieh kalt und hart. 

Der Preis fur die Lieferung, Legung, Putzen und Einlassen dieser Bretteln 
in vorgestriehenem, heiBen Asphalt betragt je m2 S 20, - (ohne Asphaltbeistellung). 

Brettelboden auf alten, ausgetretenen Parketten verlegt 
Hierbei wird eine Lage von 10 bis 12 mm starken Brettel- oder Plattenboden 

aufgeleimt und aufgestiftelt; diese Verdopplungsboden haben sieh gut bewahrt. 
Besonders bevorzugt bei Raumen, die nieht zu lange der Benutzung entzogen 
werden sollen. Billige HersteHung, da das AufreiBen des alten Bodens und die 
Legung normaler 24 bis 25 mm starker Brettel fast doppelt so teuer ist wie die 
Verlegung von Verdopplungsbretteln. 

Tafelparketten liefern nnd legen 
in massivem Holz 

Auf vorhandenem Blindboden fix und fertig legen, an aHer Arbeit und aHem 
Material, sonst wie bei den Brettelboden besehrieben, mit Beigabe der Ver
bindungsfeder und der Stifte naeh untenstehenden Mustern, je m2 : 

1. Au g dampft m 
unci ung diimpftcm Rot
buch nhoiz, mas~i\' (Abb. 
4 i. ;3). 

Ptrrlfell-&~II/ 

r®Vf4~ 
'As,o,MII 171'/0/1 

_\.ub. 3 Abh. l. S 18,00 bi~ 20,00 .\.bh .• i. S 19,00 bi~ 21,00 

Ahb. fi. • 21,00 bl, 26,00 Ahb. i. " 2J,OO hi 2 ,00 

2. Aus Eiehenholz einfarbig, massiv, je m2 urn S 4,00 teurer. 
3. Aus Eiehenholz, geadert, mit Ahorn-, NuB- und Mahagoniholz (Abb. 6 bis 7). 
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Furnierte einfarbige Tafeln. Das Blindholz aus 26 mm starken Brettern, der 
Furnierbelag aus in rohem Zustand 7 mm starken Dickten, solidest hergestellt. 
Die Tafeln sind ringsherum genutet, mit aus Hartholz (Buche, Birn usw.) be· 
stehenden Verbindungsfedern versehen, solidest genagelt, samt Mauerfriesen, 
dreieckigen Sesselleisten, fix und fertig verlegt, samt Abputzen, einmaligem Ein
lassen mit Wachs, samt Aufbiirsten, alles Material und Arbeit beigegeben, je m2 

laut den Abb. 8 bis 17. 

J' hb. • S 23,00 blh 2/,00 Allb. 9. S U,OO hi. 2fi,00 "\ bh. I U. }; 23,00 bb 21,00 

Abb. I\. 25,00 hiM 27,00 .\bl>. 12. S 26,00 hi" 2 ,00 Ahb. 1:1. 21,00 hI.' 29,00 

.\hb. 11. .' 27,00 biR 29,00 Abl!. \,;. S 36,00 bi~ 3 ,00 Abb. 1 G. 33,fJO bis 35,00 

Geaderte Friese und Bordiiren. Die geaderten massiven Friese werden in einer 
Breite von 10 bis 15 cm verwendet. 

Die Bordiiren werden teils aus massivem Eichenholz ein- und mehrfarbig zirka 
24 mm stark, teils aus fournierten Teilen 30 mm stark hergestellt. Erstere besitzen 
eine Breite von 25 bis 30 cm, letztere werden in einer Breite von 30 bis 40 cm, mit
unter auch noch breiter, angefertigt; 
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Abb. 17 . S 46,00 bis 49,00 

Abb. 19. S 8,00 bis 9,00 

Abb. 22. S 18,00 bis 20,00 

A. v. Engel: FuBbOden 

Abb. 18. S 2,00 bis 3,00 

a) geaderte Friese, 10 bis 
15 em breit, je m (Abb. 18); 

b) massive Bordiiren, je m 
(Abb. 19 bis 21); 

Furnierte Bordiiren, je m 
(Abb. 22 bis 24). 

Vorhandene weiche Treppe 
hart belegen wird mit dem Preise 
fUr harte Brettelb6den ohne 
BIindboden vergiitet, wobei die 
Vorder- und Seitenwande in das 
FlaehenmaB einbezogen werden. 

Abb. 20. f3 10,00 bis 12,00 Abb. 21. S 11,00 bis 13,00 

Abb. 23. S 22,00 bis 24,00 Abb. 24. S 26,00 bis 28,00 

Schultreppen (Podien) 

Schultreppen aus 25 mm starken, weiehen FuBtafeln, bis 20 em hoeh, samt Unter
lagen und Vorderwand, mit weiehen Sesselleisten an den Mauerseiten, je m2 

S 15,bo 
Schultreppe wie vor, jedoeh aus weich en Sehiffbodenbrettern mit Nut und 

Feder versehen, je m2 ••••••••••••.••••••••••••••••••••.•• • •••••• • S 14,00 
Schultreppe aus 2 ~ em starken Eiehenbrettern, sehiffbodenartig gelegt, mit 

Randfriesen, samt weichem Untergestell, ebensolehem Blindboden, eichenen 
Sesselleisten an der Mauerseite, samt einmaligem Einlassen mit Olfarbe, je m2 

a) Klasse 1. ........... S 30,00 b) Klasse II ............. S 29,00 
Schultreppe wie vor, jedoeh die Eiehenbrettel fisehgratenartig gelegt, je m2 

a) Klasse 1. ........... " 31,00 b) Klasse II ... . . . .... . . . " 30,00 
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Vorhandene weiche Treppe hart belegen wird mit dem Preise fur harte 
BrettelbOden ohne Blindboden vergutet, wobei die Vorder- und Seitenwande in 
das FlachenmaB einbezogen werden. 

c. FuBbodenreparaturen 
Zu den angegebenen Preisen kommt ein Aufschlag von 10%. 

Gesunden, weichen FuBboden aufreiBen, herrichten und als Blindboden 
wieder legen, 

a) samt PolsterhOlzern, je m2 S 2,00 b) ohne PolsterhOlzer, je m2 S 1,80 
Neue Teile in alten, weichen FuBboden einsetzen, wobei die einzelnen Teile 

das FlachenmaB von zehn Quadratmetern nicht ubersteigen durfen, und zwar: 
a) wenn die PolsterhOlzer liegen bleiben, je m2 •••••••••••• • • • • •• S 11,00 
b) " auch die Poisterholzer erneuert werden, je m2 •••••••••• " 12,00 

Ubersteigen die einzelnen Teile das AusmaB von 10 m2, so werden diese als neue 
FuBbOden berechnet. 

Bei einem weichen Brettelboden 1 Stuck Brettel ausltisen, durch ein neues 
erse~zen, wobei in jedem auszubessernden Teile nur bis 10 Brettel vorkommen 
durfen, per Stuck, je nach der GroBe ....................... S 0,50 bis 2,00 
Das Einsetzen neuer Brettel oder Mauerfriese in alte harte Brettelboden, wobei 
die einzelnen Teile das AusmaB von 10 m2 nicht ubersteigen durfen, sowie das Aus
stemmen der alten Teile wird nach Lohnungen (Regielohn) verrechnet; fUr die 
Materialbeigabe wird fur 1 m2 neuer Teile eine Vergutung von S 15,00 bis 20,00 
geleistet. Ubersteigen die einzelnen zusammenhangenden Flachen das AusmaB 
von 10 m2, so werden diese wie neue FuBboden vergutet. 

Alten FuBboden aufheben, und zwar: 
a) bei weichen Tafeln oder weichen SchiffbOden, je m2 ••• S 0,60 bis 0,70 
b) " Friesboden (Parkett-, Brettel- oder hartem Schiffboden samt Blind-

boden), je m2 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• S 2,00 bis 3,00 
Anmerkung. Das Aufheben von hart en Bretteln hat mit Bolcher Sorgfalt zu ge

schehen, daB deren Wiederverwendung moglich ist. Das Aufreillen von nicht mehr 
verwendbaren hart en Boden wird mit S 0,80 bis S 1,0 vergiitet. 

Harten Brettelboden aus vorhandenen Bretteln, welche zur Wiederverwendung 
an Ort und Stelle herzurichten sind, legen samt Beigabe der Nagel, Abziehen und 
einmaligem Einlassen mit Wachs und Aufbursten, je m2 •••••• S 5,00 bis 6,00 

Span in alte FuBbOden einleimen, je m ................. ,,0,50 " 1,00 
Neues Poisterholz samt Legen, je" m, je nach der Starke .. ,,0,80 " 1,20 
FuBboden ausstemmen, je m2, und zwar: 
a) bei Teilen bis 1 m2 GroBe ........................... S 6,00 bis 8,00 
b)" " von 1 bis 10 m2 GroBe ..................... ,,5,00 " 7,00 
Alte eichene Parkettafeln aufheben, je m2 •••••••••••••••• ,,2,50 " 3,50 
In hartem Parkettboden einzelne schadhafte Teile von Parkettafeln ausstemmen 

und durch neue Teile ersetzen wird je 1 m2 um 50% hoher als fUr die neuen, ent
sprechend gleichen ParkettbOden berechnet, wenn solche Tafeln lagernd sind. 

Eine gesunkene Parkettafel heben, reparieren und unterlegen, je Tafel und je 
nach GroBe .............................................. S 8,00 bis 10,00 

Fries reparieren, heben und unterlegen, je m ............ "3,00,, 4,00 
Harten Span einleimen, bei Brettel- oder Parkettboden, je m "0,50,, 0,80 
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Alten FuBboden hobeln, abziehen, einlassen und aufbiirsten, je m2, 

a) Brettelboden .. S 4,00 bis 5,00 b) Parkettboden .. S 5,00 bis 6,00 
Bei neuen harten BOden ist das Abziehen im Preis inbegriffen. 

Alten FuBboden bloB einlassen, je m2 

a) mit Olfirnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 0,80 bis 1,00 
b) " Wachs samt Aufbiirsten ......................... " 1,00 " 1,50 
Sockel 
a) abnehmen, je m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. S 0,35 bis 0,50 
b) " und wieder befestigen, je m ............... " 1,00 " 3,00 

D. Verschiede.ne Arbeiten 
a) Neuer Abortspiegel, gehobelt, samt harlem Deckel, je m2 S 18,00 bis 20,00 
b) harter Abortspiegeldeckel (Extraspiegel) samt harter Aufstelleiste, je Stiick 

S 15,00 
c) Abort-Vorwiinde, je m2 •••••••••••••••••••••••••••• S 17,00 bis 20,00 
Abortschlauchverkleidung aus gehobelten, 2 Y2 cm starken Laden samt Ab

schluBleiste am Pla,{ond, je m2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• S 14,00 

Dieselbe, jedoch aus 5 cm starken Pfosten samt PlafondabschluBleiste, je m 2 

S 20,00 
FuBabstreifgitter, je m2 

a) aus Buchenholz ..... S 24,00 b) aus Eichenholz ...... S 32,00 
Geschiiftsportale mit Rollbalkenkasten, per m2, je nach der Ausfiihrung, 

a) mit Eingangstiir ohne SChaukasten,} ohne Absperrung 
b)" " mit " und ohne innere 

S 45,00 bis 60,00 

Ausstattung .................................... " 70,00 " 90,00 
c) wie vor, jedoch aus Eichenholz, 100 bis 180% teurer. 
Anmerkung. Die vorstehenden Preise geIten fur einfache, glatte Ausfuhrung, 

ohne Bildhauerarbeit und ohne geschweifte Sprossen. 
Holzernes Gitter mit gedrehten Staben, oben und unten mit einem mit Ge-

simsen versehenen Langenholz verbunden, je m2 

a) aus weiehem Holz ................................ . 
b) " Rotbuehenholz ................................ . 
e) " Eiehenholz .................................. . 
1 Lfm Stiegengriff abziehen, beizen und politieren, 

S 22,00 bis 30,00 
,,30,00 " 40,00 
,,40,00 " 60,00 

a) rund ............................................... S 3,00 bis 4,00 
b) profiliert ........................................... ,,5,00 " 8,00 
Stufen, ohne Untersehied der Hohe und Breite, samt Vorderwand und Seiten-

teilen, aus 4 em starken, gehobelten Laden, je m 
a) aus weiehem Holz ... S 15,00 b) aus Eiehenholz .. S 25,00 bis 40,00 

Rollschutzwiinde aus iiberzogenen Holzstabehen zur inneren Abteilung von 
Zimmern u. dgl., 1,75 m hoeh, 3,00 m lang, je Stiiek ....... S 150,00 bis 200,00 

Trillagen aus 1 und 2 em starkem, weiehem Holze, mit Gluhdraht gebunden 
und angestriehen, je m 2 

bis 5 em Karierung .......................................... . 
" 10 " .......................................... . 

" 15 " " 

S 13,00 
" 8,00 
" 7,00 
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Schlosserarbeiten (neue vollstandige BeschIage) 

I. FensterbeschHige 

Nahere Beschreibung 

Aullerer Fensterflugel, 
aufgehend nach sullen ............. . 

" lnnen ............. . 

Aullerer und innerer Fensterflugel, 
aufgehend nach aullen ............. . 

" innen ............. . 

Aullere, nach sullen aufgehende 
FlUgel ............................. . 

Aullere und innere, nach aullen auf-
gehende Flugel .................... . 

Aullere und innere, nach Innen auf-
gchende Flugel ............... , . ' , .. 

Aulleres Fenster mit Kampfer, 
aufgehend nach sullen ........ ,", .. 

" innen .. ' ....... ' .. . 

Aullere und innere Flugel, 
aufgehend nach sullen, . ' ... ' , , ' . ' .. 

" Innen ... ",""', .. 

Aulleres Fenster mit Kampfer, mit 
nach aullen allfgehenden FlUgeln 

AuGerer und innerer Flugel, 
aufgehend nach aullen ............. . 

" Innen.' .. ' .. ' ..... . 

Aullere, nach aullen aufgehende 
Flugel, mit cinem Mittelstuek und 
Kampfer." .. ,"",."." .. , ..... , ' 

Aullere, nach innen aufgehende FlUgel 

Allllere und innere, nach innen auf
gehende Fltigel ... ' ..... , .... ' .. , ... 
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Anzahl 

1 (Spitzr.) 

8 4 1 1 " 
8 2 - 2 (Plattlr.) 

8 G- -

1612 - -

1612 - -

8 5 3 -
8 

I 
5- 3 (Spitzr.) 

2416 1 1 (Spitzr.) 
2414 - 3 

I 

3220-

32201-

24151- -
2415

1
- 3 (Spitzr.) 
, 

48
1
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-: 1 1-- 1 -,-
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1- --
- 1 2---

,II 1-'-114 1----

2;--12- 4 2-- 1 
-12 4

1
- 1

1
- - 2 2 - 2 

I 
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- 3 6 -, ,- - 1 - - 1-

-[361-12 22- 2 
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Preis 
in 

Schilling 

4-5 
6-8 

10--13 
13-17 

11-14 

16-18 

18-23 

9-14 
13-16 

22-25 
32-38 

15-18 

29-35 
35-40 

25-30 
30-40 

60-64 

') Die Anzahl der Null bander richtet sieh nach der Rohe dcr Fltigel; bis 80 em Rohe zwei, darubcr 
drel NuJ3bander. 

Bauratgeber, 9. Aufl. 30 
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n. TiirenbeschHige 

Aborttiire: 3 NuBbander, 1 Abstellfalle, 1 Messinggarnitur 
(1 Paar Driicker, 1 Fallenschild mit und ohne Halbolive) ... S 14,00 bis 16,00 

Zimmertiire: Einfliigelig, 3 NuBbii.nder, 1 EinstemmschloB 
"Pader", schwer, 1 Paar Messingdriicker samt 2 Langschildern, 
glatt geschliffen ..... ,................................... " 14,00 " 16,00 

Spaliertiire: 1 Paar Zapfenbander, 1 EinstemmschloB 
"Pader", schwer, 1 Garnitur Messingdriicker samt Langschildern, 
glatt geschliffen, 5 mSchlagleisten samt Schrauben ......... " 15,00 " 17,00 

Doppeltiire: 6 NuBbander (10 em), 1 EinstemmschloB 
"Pader", schwer, 1 Paar Kapselriegel, 1 Garnitur Messing-
driicker samt Langschildern, glatt geschliffen ............... " 18,00 " 20,00 

Eingangs- Doppeltiire: 6 NuBbander (10 em), 1 Einstemm
WechselschloB "Pader", 1 Dosesehes Einstemm-RiegelschloB 
"Pader" (8 em), 1 Messing-Driickerweibl mit Langschild, glatt 
gesehliffen, 1 Messinglangschild mit Knopf, glatt geschliffen, 
2 Messing-Hangerlschilder, 1 Paar Wechselriegel, 1 Messing-
FederschlieBbleeh ........................................ " 28,00 " 35,00 

Einfliigelige Aufzugstiire: 2 Bommerbander 150 mm hoch, 
einseitig wirkend, 1 Einstemm-WechselsehloB "Pader", 1 Mes
sing-Driickerweibl samt Langschild, 1 Messinglangsehild mit 
Knopf, glatt gesehliffen .................................. " 21,00 " 25,00 

GroBes Haustor· (aus weiehem Holz): 6 NuBbander 14 em, 
1 HaustorschloB, 12 em breit, 1 Garnitur Messingdriieker samt 
Langschildern, glatt geschliffen, 1 Paar Wechselriegel, 120 em 
lang, 2 Schnapper ...................................... , " 100,00 " 120,00 

Pendeltiirbander, Tiirschlie:f3er, Dreh- und Schiebetiirbeschlage, 
Tiirkupplungen, Oberlichtoffner, Tiirschoner usw. 

Nach Mitteilungen von Woltar & Molnar (W.M.) bzw. Wunsch & Vogel (W.V.), Wien 

Pendeltiir- und Federbiinder (Abb.l) (W. M. u. W. V.); Marken: Bommer 
und Zeus. 

Tiirgrli.f.le Einseitig wirkend Doppelseitig wirkend 
~ 

.!oI 
.<:l..:~ ~ 1 .dOlt ~ .!l 

~ ~~ <I) !>iiI> <I) 
oj 

<I) <I) .1l ·~~i § p.. :a o~.s I't .... ~ 
p.. 

J Holz- ;: ..0 ... OJ 

~~ ·S.!oI ~ .... '" 
~~ stltrke <I) :0 §O<l) "'''' gj~ 0 ... ~ :<f "'oj ... ~ ~'1l~ ... 

Il< l>e S ~s ~.s ~s 
.., <l 

'" 
Il< i!I .<:ll't ..0 .., ~Q.)~ ... ~~Q.) 0- al w. ~I>I> 'i w. ~I>I> 'i ~ 

em Preis je Paar. in Schilling C!:I Preis je Paar in Schilling Cl Cl 

1,8-2,5 60 180 3,60 5,80 14,60 16,30 0,5 4,80 10,50 20,30 22,40 0,95 75 
2,5-3,5 70 200 4,20 6,60 16,20 18,00 0,7 6,50 14,00 22,60 24,80 1,30 100 
3,0--4,0 75 220 5,20 8,00 20,00 22,00 1,0 8,50 16,00 30,00 32,80 2,00 125 
3,5-4,5 80 250 6,80 10,40 26,00 29,80 1,5 12,50 22,00 38,00· 42,00 3,00 150 
4,0--5,0 85 260 9,00 13,20 33,00 36,50 2,25 16,00 24,00 48,00 53,00 4,20 175 
4,5-5,5 100 270 12,00 17,50 44,00 49,00 3,50 23,00 32,00 63,00 70,00 6,70 200 
5,5-6,5 110 280 19,00 27,00 66,00 73,00 5,70 42,00 60,00 102,00 112,00 10,50 250 
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TiirschlieBer, Marken Yale (W. M.) und Zeus und B. K. S. (W. V.), geeignet fiir: 

leichte Zimmertiiren, Klosette ..................... Preis je Stuck S 20,00 
leichtere Laden- und Korridortiiren ............... " " " ,,25,00 
grol3ere Laden- und leichte Haustiiren ............. " 31,00 

" Hausturen, Eisenturen ................ .. .. " 38,00 

Tiirfeststeller Johann und Rhenania (W. M.) und Zeus (W. Yo) fur Pendel-, 
Balken-, Glasabschlul3- und Hausturen; die Arretierung der Tiire in jedem beliebigen 
Punkt erfolgt mittels eines FuBtrittes; schont den FuBboden, da Locher entfallen. 

GroBe I GroBe II 

Gewicht in kg je Stuck 

Eisen, roh ............................................. S 

0,3 

5,00 
8,50 

0,4 

6,50 
9,50 " geschliffen, poliert und vernickelt oder vermessingt . " 

Messing, poliert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 13,00 16,00 

Abb. 1.. Pendeltiirband 

Einla.8apparat "Stopa" (W. M.) und Zeus (W. V.), 
Ersatz fur Pendelturbander; kein Hin- und Her
schlagen der Flugel; falls der untere Apparat in 
Stein- oder Zementboden eingebaut wird, ist ein 
Zementkasten erforderlich. 

Abb.3 Abb.4 Abb. 2 
1m Betrieb Zusammengeklappt Zur Seite gesctioben 

Preise ODd Gewichte 
einschlieBlich Zapfenband mit Kugellager und Deckplatte je Stuck fur einen Turflugel 

Mit polierter Messing-
Deckplatte 

Zementkasten 
Rohe eisernes poliertes je Stiick 

Geeignet fiir Tiiren bis 
der Gewicht Zapfenband Messing-

Stop' mit Zapfenband 
kasten Kugeilager mit 

Ge:cht I Kugellager Preis 

mm kg Sohilling S 

70 cm breit, 210 em hoch, 38 mm dick 60 4,8 100,00 120,00 0,7 9,00 
80 

" " 
230 

" " 
40 

" " 85 8,5 130,00 145,00 1,3 10,00 
90 

" " 
240 

" " 
45 

" " 85 9,0 150,00 165,00 1,4 11,00 
110 " " 

260 
" " 

50 
" " 100 13,0 170,00 180,00 2,3 12,00 

t30 " " 300 
" " 

60 
" " 130 17,8 190,00 210,00 2,8 13,50 

160 
" " 

350 
" " 

65 
" " 

130 22,5 210,00 230,00 3,5 14,50 

30· 
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Drehtiirbeschllige fUr normale Tiiren (W. M.) 

Bestandteile: 
1 Drehkopf mit doppeltem Stahlkugellager-Rollwagen, auf einer Stahlschiene laufend, 

mit 2 Lagerbocken, mit Schienenstoppern und Hohenregulierung, 
1 BaskiileverschluB zum sofortigen Auslosen durch einen Griff und zu seitlichem Fort

rollen der Tiiren (siehe Abb. 2 bis 4), mit 2 Messing-Baskiiledriickern, 
1 untere Pfanne mit Schlitzfiihrung, Ausfiihrung poliert, 
2 Drehtiirhiigel, welehe dureh einfaehes Anheben das An-die-Seite-Sehieben der Fliigel 

gestatten (einschlieBlich 4 B iigelbleehen), 
4 StoBzangen mit Rosettenverschraubungen, 
4 Soekelbleehe, poliert, 
2 Espagnolette-Riegel zum Verriegeln der Tiir wahrend der N acht, 
4 seitliche Gummidichtungen mit Filzbesatz, 
4 obere und untere Gummidie1:ttungen mit Filzbesatz. 

Richtpreis S 1200,00 

Schiebetiirbeschllige 

1. Fortschritt (W. M.). 

GroBen I II 

Verwendbar fiir die Breite eines 
FHigels von ................ em 63-75 76-95 

Gewieht des zweifliigel. Beschlages 
mit Laufschiene ....... rund kg 20,5 22,5 1 24,0 

Preis fur eine Doppelgarnitur in S 96,00 120,00 

GroBen IV 

Verwendbar fiir die Breite eines 

28,0 

III 

96--130 

I 29,5 1 
150,00 

V 

. Fliigels von ................ em 131-185 186-246 

31,0 

Gewicht des zweifliigel. Beschlages 
mit Laufsehiene ....... rund kg 37,5139,0140,0141,5142,5 49,5150,5152,5154,0155,0 

Preis fiir eine Doppelgarnitur in S 180,00 210,00 

2. Kosmos-Kugellauf (W. V.). 
Einfliigelige Garnitur ............................ S 18,00 bis 70,00 
Zweifliigelige " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,32,00 ,,150,00 
Die Preise verschieden, je nach Qualitat, Konstruktion und TiirgroBe. 

OberlichtOffner 

1. Marke Zeus (W. V.); eine Garnitur mit Gestange, blank, Hebel vernickelt, 
ohne Montage, fUr normale Fenster ................................. S 13,00 

Fiir mehrteilige bzw. hohe Fenster, ebenso fiir Doppelfliigel Preise entsprechend 
bOher. 

2. Marke Augusta (W.M.) mit Feder und einer Schnur. 
Preis je Garnitur mit 2 m Schnur 

Stahl, lackiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 5,00 
Messing, fein poliert ..................... " 9,00 
Fiir eiserne Fenster ...................... " 5,50 

3 m Schnur 
6,50 

10,00 
7,00 
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Klappschiebe. (Harmonika.) Tiiren (W. M.) zum Abteilen von Lokalen. Preis 
fur die Beschlage, je nach GroBe und AusfUhrung . . ........ S 120,00 bis 250,00 

Tiirkupplungen (Abb. 5) (W. M.) fUr gleichzeitig zu offnende Turen, aus Messing, 
teilweise TemperguB vermessingt; Preis fUr eine Doppeltur, ohne Drucker 

S 18,00 bis 24,00 
Tiirschoner aus Zelluloid, leicht zu schneiden, zu bohren, auszusagen und zu 

nageln; in jedem Profil lieferbar. 
Breite in cm 4 5 6 8 lO 12 14 

Fur 20 cm Lange, Preis je Stuck in Groschen 32 40 48 64 80 96 112 

Fur eine andere Lange l 
in cm erhalt man den Preis 
fUr eine bestimmte Breite 

durch Multiplikation mit ;0; 
z. B. Breite 12 cm, Lange 
l = 60 cm, daher Preis je 
Stuck: 

60 
P = 96 . 20 = 288 g. 

Zelluloid·Schoner fUr 
Schlagleisten, die in jeder 
Form ausgefiihrt werden 
konnen, kosten urn Va mehr 
als die gewohnlichen Schoner. 

Zelluloid·Sockelschoner. 
Preis uber Anfrage. Abb. 5. Tiirkupplung 

Luftzugsabdichtung aus Gummi, Marke Prowess, fur Fenster, Turen, Schau-
fenster; Preis je m, ohne Montage .................................. S 1,80 

Montage fur die Stunde ................ . ...... .. ... . ........ " 2,00 

Glaserarbeiten 1) 
Laut Mitteilung von Arch. G. Spielmann der Firma H. Denes, Wien 

1m Bauwesen unterscheidet man gegenwartig folgende Glasgattungen: Spiegel-, 
Spezial-, Fensterglas (handgeblasen und maschinell erzeugt nach Verfahren Four
cault & Libbey Owens), Ornamentglas (weiB und farbig), Kathedralglas (weif3 
und farbig), Rohglas, glatt, geriBft und farbig (Oparit-, Colorit-, Albaglas usw., 
in Osterreich: Marmorglas), Matt-, Musselin-, Rippen-, Schuppen-, Farben- und 
Drahtglas. 

A. Spiegelglas 
Normale Starke fUr Verglasungszwecke 5 % bis 8 mm; das AusmaB geht nach 

der Falzlichte; die Berechnung erfolgt aufgerundet in Dimensionen, die durch 
3 teilbar sind. 

Rich tpreise je m2 inklusive Einschneiden in Holzrahmen und fur Parterre
lokale. Bei Eisenrahmen 5% Zuschlag. 

') Glas fUr Bauzwecke ist genormt mit ONORM, B 3610, vom 1. Dezember 1929. 
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Flacheninhalt bis m2 0,45 0,66 0,93 1,41 2,31 4,65 6,96 9,30 1l,16 
73,00 78,00 87,00 96,00 Preis je m2 in S 50,00 56,00 60,00 63,00 70,00 

Verhaltnis von Material und Lohn M:L=93:7. 
Bei Vorschreibung bestimmter Starken 10% Zuschlag. Hierbei ist ein Spiel

raum von Yz mm nach auf- oder abwarts zu gewahren. Schwachere Sorten, und 
zwar 3 bis 5 mm und starkere von 8 bis 12 mm werden mit einem Aufschlag von 
10% je mm der Starkedifferenz berechnet. 

B. Spezialmaschinenglas, 
d. i. Maschinenglas von mehr als 4 mm Starke, wird in drei Starken von etwa 4 mm, 
5 und 6 mm geliefert. Berechnung wie folgt: 

Verhaltnis von Material: Lohn = 90 : 10 

Breite + Rohe Maximale Preis 
Gattung Starke in em Breite Flaehe je m2 

.Anmerkung rund mm bis m2 in (addiert) in em schilling 

- - Aufschliige: 200 
I I 15,00 Fenster- 4 240 17,00 In Kitt gelegt 10% - ---

glas 300 - -- 22,00 Verglasung in 
S tahlfenster .. 25% 

-Spezial- 180 0,45 21,00 Preise gleich-
5 -- 18O 0,93 25,00 bleibend fiir Holz-glas - 180 2,31 28,50 und Stahlfenster 

- 180 0,93 29,00 
6 

- 180 2,31 33,00 
-- 180 4,65 35,00 
- iiber 180 iiber4,65 40,00 

C. Fensterglas, maschinell gezogen 
Riehtpreise fiir Verglasungen mit Fensterglas III. Sorte (Wahl)1) 

Starke etwa 1,8mm (4/4) bis 150 addiert, H6he 80 em, S/m2: 5,60, M:L=75:25 
" 2,0 " " 160 : 6,50, = 77 : 23 
" 2,0 " 220 : 7,00, =77:23 

" 3,0 " " 200 :1l,50, " =80:20 
" 3,0 " 240" : 13,00, ~~80:20 

" 3,0 " " 300 : 18,00, " = 80: 20 
Aufsehlage: 10% fiir In-Kitt-legen; 25% fiir Verglasung in Stahlfenster. 
ll'Iattglas, 2 mm stark, bis 220 addiert ................... S • 9,00 77 : 23 

" 3" " ,,240 " ................... " 17,00 77:23 
MuJllinglas, 2 mm stark, bis 220 addiert ................. " 1l,00 77: 23 
Eisblumenglas, 2 mm stark, bis 220 addiert .............. " 14,00 77 : 23 
Rippen- und Schuppenglas ............................... " 14,00 80:20 
Beinglas, 2 mm stark .................................. " 18,00 80:20 
Farbenglas, 2 mm stark (rot, griin, blau, gelb) ........... ,,20,00 80: 20 

') Sorte I (Wahl I) kommt fiir besondere Zwecke, Sorte IV (Wahl IV) fiir Stallungen, Magazine 
usw. in Verwendung, Ausschul.lglas fiir Mistbeetfenster und sonstige untergeordnete Verglasungen. 
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D. Robglas 
Ornament- und Kathedralglas, 3 bis 4 mm stark, in 

Holz-Stocklichte ............................... je m2 S 12,00, M:L=77:23 
Ornament- und Kathedralglas, farbig, in Holz-

Stocklichte ................................... " " ,,17,00, " =77 :23 
Aufschlag im Holz-FalzmaB 20%, im Eisen- und FalzmaB 25%. 
Roh- und SchniirIgul.lglas fUr Fenster ............. je m2 S 13,00, M:L=77:23 
"" " "Dachverglasung (Mi-
niumkitt) .................................... " " ,,16,00, 

Roh- und Schniirlgul.lglas fur Dachverglasung (unter 
Beigabe eines Bitumens, z. B. Xeroton) . . . . . . . .. " 

Farbiges Rohgul.lglas (Marmorglas), weiB und schwarz " 
" "creme, grau, grun, violett, tauben-

blau, malachitgrun und rosenquarz einfarbig, 
grau, grun, violett und lachsfarben marmoriert . .. " 

Farbiges Rohgul.lglas, gelb und dunkelblau ........ " 
" tango und korallenrot ....... . 

Bearbeiten der Kanten und Verlegen samt Ver-
schrauben, rund .............................. " 

Bearbeiten, jedoch in Spezialkitt verlegt, rund ... . 

" ,,20,00, 
" ,,22,00, 

" ,,25,00, 
" ,,30,00, 

" 50,00, 

" ,,22,00, 
" 28,00, 

=77:23 

=77:23 
=77:23 

=77:23 
=77:23 
=77:23 

Drahtglas, 6 bis 7 mm stark, fUr Fenster ........ . " 20,00, M:L=83:17 
" 6" 7" " "Dachverglasung 

(Miniumkitt) .................................. " 23,00, 
Drahtglas, 6 bis 7 mm stark, fUr Dachverglasung 

(unter Beigabe eines Bitumens, z. B. Xeroton) ... " " ,,27,00, 
Rohgul.lglas, 12 bis 14 mm stark, in Zement verlegt .. " " ,,53,00, 

20 " " 72,00, 

" 25 " " " ,,83,00, 

" =83: 17 

" =83:17 
" =90:10 
" = 90: 10 
" = 90: 10 

Anmerkung: Bei Panzer- und Gilarverglasung Zuschlag von 10%; bei Ver
messung von Tiiren und Wanden in der Glasfalzlichte Aufschlag von 20%. 

Reparaturen werden in der Falzlichte gemessen und mit 60% Aufschlag 
berechnet. 

E. Glaserkitt 
Glaser ki tt, grau, je kg ...................................... S 0,60 
Minium-Glaserkitt, je kg ................................... " 1,80 

F. Antike- und Kunstglasarbeiten 
Glasmalerei und Bleiverglasungen 

a) Fur Wohn- und Monumentalgebaude: 
l. Verbleiungen aus durchsichtigem Solin-, Ton- oder Kathedralglas ohne 

Bordurestreifen, einfache Muster, je m2 •••••••••••••• von S 60,00 bis 100,00 
2. Verbleiungen mit Streifen, je nach Reichhaltigkeit der Zeichnung, 

je m2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ••••• von S 100,00 bis 150,00 
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3. Butzenscheiben, je nach Durchmesser derselben, 
je m2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , von S 130,00 bis 150,00 

4. Kathedralglas oder Butzenscheiben mit gem alter Bordiire, je nach Reich
haltigkeit, je m2 ••• , •• , •••••••••••••••••••••••••••• von S 170,00 bis 200,00 

5. Gemalte und eingebrannte Bilder als Einsatze, und zwar Wappen, Figuren, 
Spruchtafeln, Embleme usw., je Stuck .............. von S 40,00 bis 200,00 

b) Fur Kirchen, je m2 : 

6. Verbleiungen mit gem alter Bordure ........... von 
7. Teppichmuster .............................. . 

8. Figurale Bilder im Teppich (Einzelfiguren) .... " 
9. Reiche Darstellung in Architektur ........... . 

M:L = 95:5. 

Glasatzereien 

S 100,00. bis 200,00 

" 120,00 " 300,00 
,,200,00 " 400,00 
,,300,00 " 500,00 

Kurante Masse fur Fenster und Turen inklusive Solinglas 
1. Atzung mit blanken Konturen auf mattem Grunde, einfache Zeichnungen, 

je m2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• S 35,00 
2. Atzung von einfachen ornamentalen Tafeln in einem Tone, matt auf matt, 

abgepaBte Zeichnungen, je m2 ••••••••••••••••••••••••• aufwarts von S 45,00 
3. Atzung nach reicheren Zeichnungen in zwei Tonen, 

je m2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" " 50,00 

4. Reiche Atzung, figural und ornamental, je m2 '" 
" " 65,00 

5. Atzung von Spiegel-Entreetafeln in reicher Zeichnung und in mehreren 
Tonen, je m2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• von S 100,00 bis 150,00 

Fur Doppelsolinglas erhOhen sich die Preise urn 8 8,00 je m2, fUr Uber
fangglaser urn 8'12,00 bis 16,00 je m2• 

Post 1 bis 4 ... M:L = 90:10, Post 5 .... M:L = 95:5. 

G. Luxferglas oder Luxferprismen 
sind Tafeln aus weiBem Kristallglas von 100/100 mm GroBe aufwarts und 6 mm 
Starke, die auf der AuBenseite glatt bzw. flach gemustert, auf der Innenseite 
jedoch mit Rauten in Prismenform besetzt sind. Nach dem Gesetze der Brechung 
der Lichtstrahlen durch prismatische Korper sind sie befahigt, aIle schrag ein
fallenden Lichtstrahlen, je nach Form der Rauten, mehr oder weniger horizontal 
nach innen weiterzuleiten. Die gesamte LichtfUIle, die ein Fenster einzulassen 
vermag, wird also dem Raume bis in seine entlegensten Winkel zugefUhrt, ohne, 
wie sonst, zum groBten Teile vom FuBboden absorbiert zu werden. 

Preis je 1 m2 (M:L = 93:7) ................................... S 65,00 
G lasfliesen und prismatische G lasziegel (Multiprismen) fUr Oberlichte alier 

Art und besonders fUr Lichtschachtabdeckungen in den Trottoirs, fiir Bahnhof
unterfiihrungen, in normaler GroBe 200/200/20mm, je StUck samt Versetzen S 4,40 

Die Glasfliesen in Oberlichten werden fiir den FuBgangerverkehr in starke 
Schmiedeeisenrahmen, fUr den Wagenverkehr. in starke GuBeisenrahmen verlegt. 
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Preis je 1 m 2 inklusive Eisen (M: L = 95: 5) ............ S 120,00 bis'180,00 

Mit besonders geformten Glasfliesen werden Glas-Eisenbeton-Konstruk
tionen ausgefiihrt, welche besonders tragfahig und feuersicher sind. 

Preis je 1 m2, fertig verlegt (M:L = 95:5) ........... S 120,00 bis 170,00 

Luxuriose Ausfiihrungen ergeben sich durch die "plastischen Kristallglas
decken" in den verschiedensten Anordnungenund Formen. 

Elektroglas ist der Namen fiir jedes beliebige Glas, das in Abschnitten von 
0,01 m2 aufwarts durch diinne Kupferstreifen auf elektrolytischem Wege gefaBt wird. 
Elektroglas ist als feuersicher anerkannt; es kann stundenlang dem direkten Feuer 
ausgesetzt werden, bekommt dann kleine Risse und wird undurchsichtig, fallt aber 
aus den Kupferfassungen nicht eher heraus als bis letztere schmelz en und laBt weder 
Rauch noch Wasser durch. Elektroglaser konnen durch- oder undurchsichtig hergestellt 
werden und kommen besonders fiir Theater-, Kinobauten sowie auch fiir Treppen
hausfenster, feuersichere Abschliisse von Schaufenstern usw. in Verwendung. 

Die Preise des Elektroglases je m2 stellen sich fiir Scheiben in Brandmauern 
aus 4 mm Doppelsolin je m2 (M:L = 95:5) ......................... S 105,00 

H. Glasbausteine 
Dnter der Bezeichnung "Glasbausteine" werden Hohlziegel aus Glas mit volI

kommen geschlossener Oberflache verstanden, die zur Herstellung lichtdurchlassiger 
Flachen in Mauern und Bedachungen Anwendung finden. 

Dieselben werden, je nach ihrer Verwendungsart., in verschiedenen Formen und 
GroBen erzeugt und so konstruiert, daB sie in jede Offnung passend eingesetzt werden 
konnen. 

Nr.8 
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In Verwendung stehende IT 8 1) I T 9 1) IT 122) Typen . ype ype ype 

Gewicht je Stiick kg 0,850 0,850 0,900 

Erfordernis je m2 50 St. 50 St. 58 St. 

Preis je m2 

ink!. Versetzen S 60,00 60,00 68,00 
') Geeignet fiir Fenster und Wande. .) Auch fiir Decken. 

1m allgemeinen werden die Steine fiir Lokale von besonderer Helligkeit aus lichtem, 
gehartetem, halbweiBem Glas, fiir Luxusbauten aus weiBem (farblosem) und fiir 
Dekorationszwecke auch aus verschiedenfarbigem Glas hergestellt. 
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Die Wande der Glasbausteine sind im allgemeinen derart geformt, daB sie das 
direkte Sonnenlicht brechen und nach allen Seiten zerstreuen; es wird dadurch der 
Gesamtraum eines Lokals gleichmaBig und nicht, wie bei gewohnlichen Fenstern, nur 
die vordere Partie beleuchtet. 

Durch die beiderseitig konvexe und gemusterte Oberflache sind die Steine bloB 
durchscheinenJ, so daB ein Einblick von auBen nach innen oder umgekehrt ganz un
moglich iat, was fiir gewisse Zwecke, z. B. in den Fabriksraumen, bei Bade- und Klosett
anlagen, von besonderem Werte ist. Ebenso lassen sich Glasbausteine dort verwenden, 
wo man der N achbarschaft wegen gewohnliche Fenster nicht anbringen darf. 

Das Versetzen der Glasbausteine erfolgt auf ahnliche Weise wie jenes 
gewohnlicher Mauerziegel in Portlandzementmortel; derselbe soll bestehen. aus: 

4 Teilen feinem, reschem FluBs and, 2 Teilen nicht treibendem Zement, 1 Teil 
gesiebten Sagespanen. 

Zur besseren Verbindung und Versteifung, speziell bei groBeren Flachen, 
werden Leisten verschiedener Art in den Mauerseiten versetzt_ 

Anstreicher-, Maler- und Vergolderarbeitenl 
MaBberechnung 1) 

Holzanstrlch 
Die Messung der Anstriehfla.chen erfolgt sowohl bei Tiiren und Fenstern wie aueh bei Rolz

verkleidungen, Blindspaletten, Spalettladen, Rolzwauden usw. stets nur ·in einer Projektion, und werden 
daher groDere oder kleinere Gesimsausladungen, Kehlungen und Vorsprfinge nieht berfieksiehtfgt; nur 
wenn deren Rohe plus Ausladung mehr als 15 em betriigt, werden sie in ihrer Abwieklung gemessen. 

Die MaDe des Anstriehes ergeben sieh naCh fo!gendem: 
1. Tfiren. Futter bzw. Stock und Verkleidungen werden in Futter- (Stoek-) :Liehtenumfang 

multipliziert. mit ihren Projektionen bereehnet. Zur Feststellung dieser Projektionen wird die reine 
Futterbreite (Stoekbreite) samt den durch die Falzverkleidung gebildeten Falzbreiten und von jeder 
Verkleidung einmal die Breite (Projektion) und einmal die Starke derselben gemessen, soweit alle diese 
Fla.chen gestriehen sind. Die Tfirflfigel werden bei beiderseitigem Anstrieh mit dem 2,10fachen der 
Stoekliehthohe gemessen; die durch diesen Bereehnungsvorgang nieht unmittelbar gemessenen Teile 
erseheinen dadureh mit einem 5%igen Zusehlag bereits berfieksiehtigt. Bei Toren werden vor
handene Kl!.mpfer gesondert gemessen. 

2. Glastfiren und Windfange sind nach vorstehendem Punkt und Glaswande mit der 
doppelten Ansiehtsfla.che ohne Zusehlag zu verreehnen.. Die Glasfla.chen samt Sprossenteilung 
werden, gemessen yom ltuJ3ersten Kittfalz znm auDersten Kittfalz, in Abzug gebracht, und zwar bei 
Sprossenteilungen fiber 30/30 em oder 60 em addiert einmal, bei einer Teilung fiber 20/20 em oder 
40 em addiert einhalbmal; bei Sprossenteilungen unter 20/20 em oder 40 em addiert kommt 
kein Abzug. 

3. Fenster. Der Anstrieh der Fenster- und Lfiftungsflfigel samt Kampfern und Mittelstfieken, 
beiderseits gestrichen, wird bei einfachen Fenstern mit dem.l,2fachen der vollen Stockliehtflitch(', bei 
Doppelfenstern, beiderseits gestrichen, mit dem 2,4fachen der vollen Stoekliehtfia.che vergfitet. 
Kampfer und Mittelstfieke dUrfen daher nicht mehr gesondert verrechnet werden, ebenso wie aueh 
die erschwerte Arbeitsleistung durch die vorstehend festgesetzte Verreehnungsweise bereits mit einem 
20%igen Zuschlag berficksichtigt erscheint; die Stellvorriehtungen fUr die Lfiftungsfliigel werden 
gesondert verrechnet. 

FUr Fensterfl1ige1 mit Sprossenteilungen unter 30/30 em oder 60 cm addiert, erfolgt auJ3erdem 
ein Zuschlag 1m AusmaJ3e von 50% des einfachen FliigelausmaJ3es, bei Sprossenteilungen unter 
20/20 em oder 40 em addiert, ein Zusehlag von 100% des FlfigelausmaDes. 

Die Verkleidungen, der Stock bzw. das Futter werden in ihren Projektionen (unter sinn
gemltDer Anwendung der vorstehenden Bestimmungen ffir Tfirstoeke) verrechnet, wobei als Langen
maJ3e die StoekliehtmaDe gelten. Bei ungeradem Sturz gilt die groBte Rohe als Liehthlihe. Die 
Fensterbretter werden in der SpalettIange voll abgewiekelt gemessen. Bei Blindspaletten, Eek- und 
Erkerverkleidungen, Jalousiekasten usw. werden alle siehtbaren, gestriehenen Fla.chen, und zwar 
stets in threr Projektion, voll bereehnet. 

Volle Fensterladen werden wie Tfiren verrechnet. Fensterflfigel mit jalousieartiger Filllung 
werden bei beiderseitigem Anstrieh in ihrer Rohe und Breite zweieinhalbmal und Fensterfl1ige1 mit 
festen oder bewegliehen Jalousiebrettchen dreimal voll gemessen. 

4. Sehaufenster und Portale. Bei Sehaufenstern und Portalen wird der beiderseitige Anstrieh 
der verglasten Fensterflfigel mit der Breite und Rohe der letzteren einmal voll gerechnet, wenn die 

1) Auszug aus dem stltdtischen Preistarif der Bundeshauptstadt Wien, 1929. 
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Glasflllche des betreffenden Fliigels - einseitig gemessen - nieht groBer als 4 m' ist; beigroBeren 
Glasflllchen erfolgt fiir die Verrechnung ein 25%iger Abzug von dem mit Breite und Hohe er
mittelten AusmaBe. Der Ansti'ich von Sprossen und sonstigen Konstruktionsteilen, welche die Glas
flachen der Fensterfil1ge1 unterteilen, erscheint durch vorstehende Verrechnungsweise bereits beriicksichtigt 
und darf daher nicht gesondert in Rechnung gestellt werden. 

Die Verrechnung der Tiirfliigel erfolgt nach den Punkten 1 und 2. 
Die Messung der gestrichenen Fillchen an den iibrigen Teilen der Portale und Schaufenster 

erfolgt in ihrer Projektion, und werden daher groBere oder kleinere Gesimsausladungen, Kehlungen 
und Vorspriinge nicht beriicksichtigt. 

5. Balustraden werden in ihrer Hohe und Lange viermal voll gerechnet, wobei die FuB- und 
Deckplatte mit inbegriffen sind. 

6. Holzvertafelungen und Holzbalkendecken werden unter Abzug der nicht gestrichenen 
Flachen und der Offnungen gemessen, gestrichene Leibungen werden mitgerechnet. Gesimse, deren 
Hohe plus Ausladung iiber 15 cm betragen, sind in ihrer Abwicklung zu messen. Die beiderseitigen 
Hohen der Balken, multipliziert mit den Langen, sind einzurechnen. 

7. FuBboden. Of en, Herde u. dgl. bis 100 m' Einzelgrundflache werden nicht abgezogen, 
dafiir aber Tiir- und Fensternischen u. a. nicht mitberechnet. 

8. Sockelbretter werden mit dem AusmaBe der Abwicklung ihrer gestrichenen Flachen 
verrechnet. Die bei den Tiiren und anderen Offnungen, Of ennis chen usw. fortfallenden Teile werden 
abgezogen. 

9. Offene Fachwerkskonstruktionen, Pergolas usw. sind mit dem Ausmal3e der Ab
wicklung der gestrichenen Flachen zu verrechnen. 

10. Dachuntersichten und Dachkasten (Kastengesimse) werden nach dem tatsllchlichen 
Ausmal3e brechnet. 

11. Stakettenzaune werden nach der Ansichtsflllche dreimal voll gemessen, Gelitnder, Gitter 
u. dgl. aus Holz unter Beriicksichtigung ihrer Hiihen und der Stii.rken und Abstitnde der einzelnen 
Teile nach dem Langenmal3 berechnet; einfache Schranken und ahnliche Abfriedungen werden in 
ihrer Abwicklung gemessen. 

12. Anstriche in zwei verschiedenen Farbtonen erfahren einen Zuschlag von 20% auf jenen 
Seiten der gestrichenen Gegensttinde, auf welchen beide Farbtone erscheinen. 

Werden bei Fensterfiiigeln die beiden Seiten nieht gleichfarbig gestriehen oder wird nur eine 
Fensterfll1gelseite gestriehen, so tritt gleiehfalls eine Erhiihung der Preise um 20% fiir die Fensterfliigel ein. 

MetallaDBtrich 

13. Eisenkonstruktionen und eiserne Trager. Der Anstrieb von Eisenkonstruktionen und 
eisernen Trtigern wird nacb den auf Grund von Plitnen oder Naturmal3en bereehneten, tatsllcblichen 
Anstriehflllcben bereehnet. 

14. Eiserne Fenster und Tiiren. Eiserne Fensterfll1ge1 werden einmal, eiserne Tiirfll1ge1 
zweimal in der Rabmenlicbte voll gemessen; die gestriehenen Flllchen des Rahmens werden dem 
Ausma13 ZDgeschlagen. Sprossenteilungen unter 30/30 cm bzw. unter 20/20 em werden nach Punkt 3 
bzw. 2 beriicksiehtlgt. 

15. Glasdacher und Zierliohten werden bei beiderseitigem Anstrieb einmal voll gerechnet. 
Bei TafelgriiLlen unter 30/30 em oder 60 em addiert, bzw. unter 20/20 em 'oder 40 em addiert, erfolgt 
ein 50- bzw. 100%iger Zuschlag auf die einmal voll gemessene Flllche. 

16. Gitter, Stiegengelander, Tiir·, Fenster- und Balkongitter aus Flach-, Quadrat
oder Rundeisen, allseits gestrichen, werden bei Stablichtabstitnden bis durehschnittlieh 8 em und 
dar1iber einerseits voll gemessen; Verzierungen geringen Umfanges werden nieht beriieksichtlgt. Bei 
Stabliehtabstitnden unter 8 cm werden solehe Gitter beiderseits voll gemessen. Andere Gitter, 
GeIander usw. werden gleichfalls bei einfacher Ausstattung einerseits, bei reicherer Verzierung 
beiderseits voll verrechnet. Fiir besonders reich aUBgestattete Gitter ist die Verrechnungsweise zu 
vereinbaren; kommt eine solche Vereinbarung nicht zustande, so verliert der Kurrentersteher den 
Anspruch auf die betreffende Arbeit. 

17. Liegende Gitter, Ful3abstreif- und Stufengitter mit bis zu 4 cm breiten Licht
iiffnungen Bowie Jalousien werden mit dem dreifachen Ausmal3 einer Flllche gemessen, mit Licht· 
iiffnungen iiber 4 cm mit dem zweifachen Ausmal3e. 

18. Drahtgitter werden beiderseits voll gerechnet. 
19. Rollbalken, Wellblech, Scherengitter u. dgl. werden bei einseitigem Anstrich ein· 

einhalbmal, bei beiderseitigem Anstrich dreimal gerechnet. 
20. Wendeltreppen werden nach dem tatsl!.chlichen, gestrichenen Ausmal3 berechnet; Q,as 

Gelitnder wird sinngemi!J3 wie Punkt 16 und 18 behandelt. 
21. Rohrleitungen, Abfallrohre und Dachrinnen sind nach ihren tiul3eren Querschnitts· 

abmessungen und nach ihren Ltingen zu berechnen. Der Anstrich von Robrbaltern, Rohrscbellen, 
Rinneneisen u. dgl. ist bierbei eingeschlossen, wenn er denselben Farbton hat. 

22. Wasserkasten, A usgiisse, Eckschutzscbienen, Kaminputztiirln, Ofenkapseln und sonstiges 
Eisenzeug werden nacb Stiickzahl berecbnet. 

23. Heizkiirper sind nach den Heizflllcben zu berechnen. 



476 Anstreicher-, Maler- und Vergolderarbeiten 

1. Holzanstriche 
(1-4 laut Mitteilung der Fa. R. Wakler, Wien) 

Materialpreise in Schilling je 1 kg 

Leinolfirnis ...... 1,50-1,70 
Neustltdter Terpentin .. 2,20 
Russischer " 1,35 

BleiweiB, chern. rein 1,60 
Ocker, franz ....... 0,48 

Emaillack.prima ... 4,50 
J apanlack, holl. 

Zinkgriin .......... 2,00 (Veluvine) ....... 5,50 
ZinkweiB ............. 1,60 Emaillack, sekunda. 3,50 Kopallack, prima .. 3,60 

,Mindest-Stundenlohnbasis S 1,90 
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Glatter branner bis schwarzer I 1 I I 1 I 
Tonfarbenanstrich, sekunda. 1 _1 _____ ~ _________ 2,95 50: 50 

Glatter brauner bis schwarzer ill 
Tonfarbenanstrich, prima... 1 1 1 1 1 3,70 50: 50 

Glatter brauner bis schwarzer - -1-'---1-- - -1--- -----
Tonfarbenlackanstrich, sek... 1 _1 __ 1 ___ 2. _________ 1_ 5,00 50: 50 

Glatter brauner bis schwarzer 1 I I' 1 1 

Tonfarbenlackanstrich, prima 1 1 1 , 1 1 6,00 60: 40 
GriinerTonfarbenanstrich, sek. 1 -1-I-l-i-II--I-I-I-I---I- 4,40 50: 50 

Griiner Tonfarbenanstiich, pro 1 -1-1-1-1-1---1--1---- 5,40 50: 50 
Griin. Tonfarbenlackanstr., sek. 1 -1- -1-1-1- -1- - - - - - -1- 5,20 50: 50 

Griin. Tonfarbenlackanstr., pro 1 11 1= 1 1 1==]==1=[= 1 6,50 60: 40 

Heller Tonfarbenanstrich, sek. 1 _1_1_1_1_12. _ _ 1_1 __ 1 ___ 4,60 50: 50 
Heller Tonfarbenanstrich, pr.. 1 1 1 I 1 1 1 - I 6,60 50: 50 
WeiBer Emaillackanstrich, - -1-1-1-1-1--- - - ---

glanz oder matt, sekunda... 1 1 1 1 1 1 5.70 50: 50 
WeiJ3er Emaillackanstrich, - -1-1-

1
-'1- - - - - -, - -1-

glanz oder matt, prima ..... _1 __ 1 ____ 1_12. __ 2. __ 1 ______ 7,80 60: 40 

WeiBer Japanlackanstrich ..... _1 __ I_I_i_l_I_I2._2.I ___ I_I_'_I_ 8,50 65: 35 

EichenartigerAnstrich,sekunda 1 _1_1_1_1_1~ __ J_I ___ ~I __ l_ 6,20 50: 50 

Eichenartiger Anstrich, prima. 1 l_l_I_I_l_2._J_I ___ I2......:...._1_ 7,50 60: 40 

N ullartiger Anstrich, sekunda. 1 1 11 I 11 I I 1 1 1 6,80 50: 50 
Nuflartiger Anstrich, prima ... -1-1-1----1-11--11--1-111-1- &,00 60: 40 

') Die angegebenen Preise gelten unter der Annabme einer Lohnregie von rund 40%. 

Alten Anstrich mit Lauge bis auf das Ho1z griindlich abbeizen, je 1 m 2 •••• S 3,00 
A1ten, sehr verdickten und von Witterungseinfliissen zerrissenen Anstrich mit 

der Lotlampe bis aufs Holz abbrennen, je 1 m 2 ••.••••••••••••••••••.•. S 3,50 
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2. Maueranstriche 

~@ 1'1 

" ..., 
~ ..., 1'1 

;:i'\': ;;i 1'1 .!<I 0 
00 " ~ "..., ~ ta " ..., ol .~-; "'- .§ 

.Q ..., 
13 .& Sol ..., '$ ol 1'1.~ 

.~ S 
~ " S ,!<I 1'1 oll'1 ;!:;'-< .o.~ l!: '-< 

~~ Po" ~ ,ol" Art des .0'" 
..., 

.Q Ill ... 
oll!: 1'1 N 00 ~.S:1 .a..., 

N <:J ..., ..., .g :::l;;i • .!<I " Elol ...,- ..., 
~ 

..., ... 'ca " ~~ 
UJ 

p.~ Anstriches 1) d ~o 'Cii ol ...., 
S.s O£.S '2 bD UJ ,g- .S <ll 

... co "CD 1'1 1'11'1 ril~ taN O);:! 
~ 

" 
""0) 

15~ oll'1 ~S ::al N "f.1 .0 .Q.a 1'1>=l 1'1 
~§ 0) "" ta 

...,p. S.s .~ ol 
£11'1 ~ ol'- ta .~ := .~~ .~ 1'1 p.N .~ ~ 

.§ 
... ..., ... .a ... .a 1'1.Q '-< ~"l ~ W5:> .S 'l:I.g: Po" 00 00 §lo " .S] " ~a " 0) 1'1:= ~~ ~,g '$ Elf.1 S 

~ l!: ... "ol ~ " ~ :>: N ~ ~ "" ~ Il< III ,.-; 

Glatter getonter Mauer- ~l l_ll~ 
..-
~~ anstrich, sekunda ..... 1 1 - - - 5,60 50:50 
J§~ 

Glatter getonter Mauer- Q 

anstrich, prima ....... 1 1 1 - 1 1 - - 7,40 50: 50 ;g~ 
-- -- - - ------ ,;:I g 

Mauerlackanstrich ...... 1 1 1 1 - - 1 - 8,90 50: 50 .~ ~ --
~ll~ ~ I-=-I-=-I~l Mauer-J apanlack- A,S 

anstrich .............. 1 1 10,00 60: 40 E-< 

1) Die angegebenen Preise gelten fiir eine Lohnregie von rund 40%. 

3. Malerarbeiten 

Materialpreise in Schilling je 1 kg: 

Alabastergips ...... 0,14 Ocker ............. O,60 Malerleim ......... 2,15 
Chromgrun ........ 1,00 Orange ............ 0,66 Schmierseife ...... 1,00 
Dekorationsrot ..... 1,80 Satinober .......... 0,44 Ton .............. 0,07 
Elfenbeinschwarz .. 0,60 Wandblau .......... 0,70 Wachs ........... 1,10 
Glanzton .......... 0,12 Wandgrun ......... 0,58 Kalk, ge16scht .... 0,10 
Italienischrot ...... 0,60 Kreide ........... 0,22 

Stundenlohn basis S 1,90 

Verhaltnis von Lohn zu Material 70:30 

1. Ein Zimmer, einfachste Ausfiihrung. Decke und Wande abwaschen, Kalk
milch schHimmen, aIle Risse und Locher mit Alabastergips vergipsen, die Wande 
in heIlem Ton streichen, spritzen, ziehen, mit Walzen oder SchwammroIle techniken 
oder mit einfachem Muster dessinieren und mit Abschlu13strich oder schmaler 
Bordure versehen, fUr ein beilaufiges Ausma13 von 4,00/5,00/3,80m. Pauschale S 72,80. 

la). Decke, rein weiB, wie vorher beschrieben, ausfiihren, je m 2 S 0,75. 
1 b). Wande wie vor beschrieben ausfiihren, je m2 S 0,85. 
2. Ein Zimmer, bessere Ausfiihrung. Decke wie vorher beschrieben, Wande in 

mittleren bis halbsatten Tonen und 2- oder 3fachem Muster und AbschluBlinie 
oder Bordiire versehen. Ma13e wie vorher. Pauschale S 90,00. 

3. Ein Zimmer, Decke und Wande in sattem Ton streichen, in Felder teilen, 
damast- oder stoffartig ausfiihren und mit einer plastischen oder einfachen Leiste 
einfassen. Ma13e wie vorher. Pauschale S 130,00. 
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4. Ein Kabinett, einfach, wie unter 1. beschrieben, ausfiihren, beilaufiges MaB 
4,0/2,6/3,8 m. Pausc~ale S 55,00. 

5. Kiiche, Bad oder Dienerzimmer im iiblichen AusmaB, nach griindlichen Vor
arbeiten mit Kalkfarbe bis zur volligen Deckung rein weiB streichen und mit 
AbschluBbordiire versehen. Pauschale S 45,00. 

6. Kiiche, Bad oder Dienerzimmer, jedoch in Leimfarbe. Pauschale S 40,00. 
7. Stiegenhiiuser: Bei glatten Wanden bis zur Lambrie einfach hell tonen 

und spritzen, letztere halbsatt bis dunkel streichen, spritzen oder einfach behandeln, 
mit einfachem Fries versehen, einschlieBlich Stiegenhauszulage und Mehraufwand 
an Zeit, je m2 S 1,35. 

Bei mit Wachs behandelten Malereien in Stiegenhausern, einschlieBlich Biirsten, 
erhOhen sich die Preise um 30 bis 40%. Fiir die mit reicheren Stuckornamenten 
versehenen Zimmer, Stiegenhauser, Vestibiile usw. empfiehlt es sich, Spezial
offerte einzuholen. Stil- und Freihandmalereiensowie das Patinieren von Plastiken 
konnen nur fallweise veranschlagt werden. 

4. Vergolderarbeiten 

Man unterscheidet: 1. echte Vergoldung (Blattgold) bzw. Versilberung; 2. fran
zosische Polierbronze; 3. Metallvergoldung. 

Preise fallweise bei Vergoldern einholen. 

Eisenanstriche 1) 

Laut Mitteilung des Ing. Otto Reymann, Wien 
Materialpreise in Schilling per 1 kg 

Bleiminimum ................... 1,80 Emaillack ................ 3,50 
BleiweiBfarbe ................... 2,20 Firnis .................... 1,80 
Bleifreie Farbe .................. 1,75 Russischer Terpentin ...... 1,30 
Eisenoxydrot, saurefreies ......... 1,60 

Mindeststundenlohn S 1,90 

.Art der Herstellung2) I Preis I Verhil.ltnis 
je m' Lohn zu 

S Material 

Reinigung und Entrostung mittels Drahtbiirsten.................... 1,00 
" " " bis auf das blanke Eisen mittels Hammern, 

Schabern und Drahtbiirsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,00 
Einmaliger Bleiminium·.Anstricb................................... 0,90 
Zweimaliger" ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 1,75 
Einmaliger Eisenoyxd-.Anstrich.................................... 0,70 
Zweimaliger" ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,35 
Einmaliger .Anstrich mit BleiweiBfarbe .......................... '. 0,90 
Zweimaliger "" " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,70 
Einmaliger .Anstrich mit bleifreier Farhe . . . . . ...... .... .. . . . . . .... 0,80 
Zweimaliger " " " ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,55 
Einmalige Lackierung mit Emaillack ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10 

100: 1 

100: 1 
65: 35 
60: 40 
70: 30 
65: 35 
60: 40 
60: 40 
60: 40 
60: 40 
60: 40 

Zu Kostenvergleichen von .Anstrichen mit Spezialfarben (Ferromin, Redferrid, 
Dr. Liebreich, Subox, Ferrool, Bessemer, Rostinit, Durant, Danboline, Panther, Platin· 

') Siehe auch Anstreicherarbeiten. ONORM (Entwurf). Prot-Nr. 496/1. 
') Die angegebenen Preise gelten fur eine Regie von 4fjo/. al,lf den Lohn. 
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farbe, Inertol Perlgrund, Adlergrund, Sodafarbe usw.) wird die Anwendung der von 
Herzka aufgestellten Formel 

empfohlen. Es bedeuten: 

g : das spezifische Gewicht der Farbe, 
k : die Kosten von 1 kg Farbe, 

daher g k : die Kosten von 1 Liter Farbe. 

Werden mit 1 Liter. e Quadratmeter gestrichen, dann bedeutet: !JL die Farb
e 

kosten ffir 1 m2 .~nstrich, 

k': die Lohnkosten fiir 1 m2 Anstrich, 
a : diezurvollstandigenDeckungvon 1 m2 Flache erforderlicheAnzahl von Anstrichen, 
n : die Haltbarkeit der Farbe in Jahren. 

Zu dieser Formel wird man in den meisten Fallen noch einen additiven Wert 
fiir die Kosten der Entrostung beifiigen miissen. Der Aufwand fUr die Entrostung, 
welche fiir die Haltbarkeit eines Anstriches von wesentlicher Bedeutung ist, ist ein sehr 
betrachtlicher. 

Fur die Entrostung stark angerosteter, groBerer Eisenkonstruktionen oder in 
Fallen, wo auf eine Entrostung bis auf das metallisch blanke Eisen Wert gelegt wird, 
empfiehlt sich die Anwendung der maschinellen Entrostungsmethode mittels Sand
strahlgeblase. Diese Methode ist wirtschaftlicher als die manuelle Entrostung mit 
Handwerkzeugen, sofern - was ausdrucklichst erwahnt sei - eine wirklich metallisch 
reine Eisenoberflache erzielt werden solI. Die .maschinelle Entrostung eines Quadrat
meter Flache stellt sich je nach dem Grade der Verrostung auf S 1,80 bis S 6,00, wahrend 
eine metallische reine Flache mittels Handwerkzeugen kaum in 2- bis 3stundiger Arbeits
zeit je 1 m2 zu erzielen ist, sonach an reinen Lohnkosten S 3.60 bis S 5,40 erfordert. 

Eisenanstrich nach Gewicht: Falls nicht eine Flachenberechnung vorliegt, 
gilt folgender angenaherter Umrechnungsschliissel fiir 1 q = ioo kg: 

Eisenbahnbrucken mit Schnellzugsverkehr: 1,5 m2 

ohne " 1,8 " 
fiir Sekundarbahnen 2,2" 

Dachkonstruktionen, ganz schwere 1,8 " 
schwere 2,2 " 
mittelschwere 2,8 " 
leichte 3,2 " 

Glashauser mit einfacher Verglasung 4,0 " 
" "doppelter" 5,0 " 

Eiserne Fenster mit Oberlichtkonstruktion 6,5 " 
Traversen, je nach Profil je 100 kg 0,68-2,1 " 

Spezialanstrichfarben 
Arco-Top, Original amerikanischer Schutzanstrich fUr Dacher und Kon

struktionen, bestehend aus Mexiko-Bitumen und langfaserigem Asbest, wird 
streichfertig geliefert, kalt aufgetragen; kein Miniumunterstrich; bleibt 
elastisch, verhindert das Weiterrosten. Preis je 1 kg S 3,20. 
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Verbrauch: 
neu alt schadhaft 

bei Dachpappe rund je m2 ••••••••••••••••••••••• kg: 0,5 0,6 0,75 
" lVIetallflachen, rund .............................. . 0,2 bis 0,33 kg je m2 

" Pre13kies, " ............................... 1,2 " " " 
"Holzzement, ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 " " " 

Arco-Sealit (Zusammensetzung wie Arco-Top). Strengfliissiges lVIaterial zum 
Auskitten von Rissen bei Beton, Pre13kies-, Dachpappen- und lVIetalldachern, 
zum Auskitten von Oberlichten, Eisenbeton-Flachdachern. Preis je I kg S 2,60, 
Verbrauchsmengen in Ibis 3 kg je m2• 

Arco 700-hitzebestandige Emailfarbe, die bis 380 0 0 widerstandsfahig ist. 
Als Schutzanstrich von Eisenkonstruktionen, die gro13en Temperaturschwankungen 
ausgesetzt sind. Miniumgrundanstrich nicht erforderlich. Preis je I kg S 8,00. 

Ver bra uch: 1 kg fiir 10 bis 12 m2• 

Bitumasbest, zur Herstellung von Neu-Isolierungen jeder Art und zur Ab
dichtung von schadhaften Dachern aus Beton, Dachpappe, Holzzement, Asphalt, 
Blech, Glas usw. Das lVIaterial wird kalt mittels Biirste, Pinsel bzw. lVIaurerkelle 
oder Spachtel aufgetragen. 

Bitumasbest "L" (leichtfliissig) als Vorstrich auf pori::iser oder schadhafter 
Unterlage: 0,3 kg je m2 ; Preis je kg ................................. S 2,60 

Bitumasbest "llI" (mittel£liissig) als Vorstrich oder auch als Deckstrich 
auf geflickter Dachpappe, Beton usw. 0,75 kg je m2 ; Preis je kg ...... " 2,60 

Bitumasbest "D" (dickfliissig) als Deckstrich bei Neuherstellung und 
Roparaturen, auf jeder Art von Baumaterial 1 bis 2 kg je m2 ; Preis je kg " 2,30 

Inertol-Rostschutzanstrich (R. A v en a ri u s, Wien), schwarzgHinzend, streich
fertig, ohne Grundanstrich kalt auftragen. Lose Rostteile vorher entfernen und 
nur auf trockenem Eisen streichen. Der Uberzug ist elastisch, schtitzt gegen savre
und salzhaltige Wasser, Ohlor, Kanalgase, Sauredampfe, Essigdiinste. Anwendung: 
Trinkwasserbehalter und -leitungen, Turbinenanlagen, Schleusentore, chemische 
Industriebauten, Eisenbahnbauten; nach dem Durchtrocknen geruch- und ge
schmacklos. Fiir 100 m2 Eisenflache bei zweimaligem Anstrich 22 kg Inertol er
forderlich. Preis S 1,45 je kg. 

Duresco (Wasserfarbe) fiir lVIauerwerk, Stucco, Holz, Tapeten; hitze- und 
dampfbestandig, nicht brennbar, waschbar; wird ohne Vorbereitung der Putz
flache - durch blo13es Uberstreichen - aufgetragen. Zu 100 kg Farbe gehOren 15 1 
Verdiinnungsmittel. Fiir einmaligen Anstrich von 100 m2 erforderlich 12 kg Farbe. 
Preis der Farbe S 3,85 je kg, des Verdiinnungsmittels S 2,50 je Liter. 

Tropic, olfreie Rostschutzfarbe, ist eine diinnfliissige Substanz, jederzeit 
gebrauchsfertig und in etwa 24 Stunden handtrocken. Die Trocknung erfolgt 
von innen nach auBen. GroBes Deckvermogen, Streichfahigkeit 25 bis 35 m 2 je kg. 
Preis rund S 6,00 je 1 kg' giftfrei, hitze- und saurebestandig; Farbentone: 
rotbraun, grau, schwarz, weiB, farblos. 

Paratect (deutsches) chemisches Erzeugnis aus Original-lVIexikobitumen, kana
dischem, langfasrigem Asbest, Leicht- und Schweri::ilen. Wird streichfertig geliefert 
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und kalt aufgetragen. Trocknet innerhalb 24 Stunden ab und wird bei KiiJte 
nicht sprode. 

Preis fUr Sorte I (kittartig) und II (mitteldick) je kg . . . . . . . . . .. S 2,50 
" "III (diinnfliissig, lackartig) als Rostschutz und 

Grundierung je kg ........................................... " 3,50 

Verwendung fUr alle Arten von Schwarzdeckungen, Isolierungen gegen 
Feuchtigkeit (siehe Tabelle Betonschutzmittel), Rostschutz usw. 

Verbrauchsmengen: 
neu al t schadhaft 

bei Dachpappe rund je m2 ....................... kg: 0,60 0,75 1,00 
" Metallflachen rund je m2 ••••••••••••••••••••• " 0,30 
" PreBkies und Holzzement je m2 ••••••••••••••• " 1,2 bis 1,5 

Winiwal-A, Bitumen·Lackfarbe, als Anstrich fUr Rohrleitungen unter und 
iiber der Erde; Materialverbrauch: 1 kg je 10 m2• Empfehlenswert: doppelter 
Anstrich. Preis S 1,50 je kg. 

Winiwal-RS, hochgradig saurefester Bitumen·Lack, dauernd widerstandsfahig 
gegen Alkalien, Salzlosungen, verdiinnte anorganische und organische Sauren; 
Materialverbrauch: 1 kg je 5 m2• Erforderlich: Zweimaliger Anstrich. Preis S 5,00 
je kg. 

Winiwal-HB, rauchgasfester Asphalt·Lack, dauernd hitzebestandig bis 3900 C; 
Materialverbrauch: 1 kg je 7 m2• Erforderlich: Ein· bis zweimaliger Anstrich. 
Preis S 5,50 je kg. 

HolzschutzmitteI 
a) gegen Hausschwamm, Faulnis usw. 

Antinonnin. (R. Avenarius, Wien.) Schutzmittel gegen Hausschwamm, 
Schleim· und Schimmelpilze, Trockenfaule, MauerfraB, Moder. Geruchlos, nicht 
fliichtig, kann mit Farbe iiberstrichen werden. Samtliches Holz 2· bis 3mal mit 
2· bis 3 %iger Antinonninlosung impragnieren, Balken, Lager. und Kreuzholzer 
auf den Langsseiten und am Hirnholz, Deckenschalungen nur oberseits - ein· 
schlieBlich Hirnholz und Fugung - griindlich bestreichen. Schwammbefallene 
Holzer durch neue ersetzen, angefressene von den morschen Teilen bis aufs gesunde 
Holz befreien, sodann wie oben den Anstrich vornehmen. Unterhalb der schwamm· 
befallenen FuBboden die Schiittung erneuern und mit Antinonninlosung iiber· 
brausen. 

Bedarf: II Losung fUr 10 m2 Holzflache. Preis S 22,00 je 1 kg. 

Carbolineum. (R. Avenarius, Wien.) Rotbrauner Anstrich, wird heiB auf· 
getragen; moglichst satt, besonders die Hirnflachen; Pfosten und BreUer unter 
Wasser oder Erde wenigstens zweimal impragnieren; ist widerstandsfahig gegen 
Witterungseinfliisse und Hausschwamm. Mit 1 kg werden 4 bis 5 m 2 Flache ge· 
strichen. Preis S 0,6 je 1 kg. 

MikrosoI. (Eduard Lutz & Cie., Wien.) Spezifikum gegen Hausschwamm usw. 
Anwendungsgebiet wie bei Antinonnin. Mit Kalk in jedem Verhaltnis mischbar. 

Bauratgeber, 9. Aufl. 31 
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Vollkommen geruchlos, daher besonders geeignet zur Assanierung bewohnter 
Gebaude. Preis S 16,00 je 1 kg. 

b) gegen Entflammung (Feuerschutzanstriche) 
Antifiammite. (Boxer & Schwarz, Wien.) 

Antifiammit-Anstrichfarben in allen Tonen fUr flammsichere Holzanstriche 
in feuergefahrlichen Raumen und Holzbauten je kg streichfertige Farbe .. S 1,25 

Antifiammit-Imprignierungen fiir Holz, Papier, Stroh, Seegras und aIle Arten 
von Stoffen und Geweben zum Flammschutz derselben (Theaterdekoration, Biihnen
einrichtungen, Ausstellungen, Schaufenster usw.). Schutz gegen Faulnis, Haus
schwamm und sonstige Holzkrankheiten. Frei von Wasserglas; Gewebefasern und 
Farben werden nicht angegriffen, geruchlos nicht giftig. 1 Liter Fliissigkeit S 0.45. 

Antipyrofabrikate. (Gesellschaft fiir Bauarbeiten, Wien.) 

Antipyrolack, matt (Antipyrogenfarbe), Flammschutz- und Impragnierungs
anstrich. Erdfarbe mit Antipyrogen, pulverformig; in nicht zu kaltem Wasser 
1 : 1 anriihren und wie gewohnliche Farbe verwenden. 

Verbrauch bei doppeltem Anstrich fiir gehobelte Flachen 0,25 bis 0,3 kg, 
fiir rauhe Flachen 0,5 bis 0,7 kg je m2 

Preis fiir 1 kg Farbpulver S 3,00, daher fiir 1 kg streichfertig .......... S 1,50 

Antipyrogen-Pulver 1: 10 in Wasser lOsen. Wetterfeste Fixierung fiir Anti
pyrolackanstriche nach Trocknen des doppelten Anstriches. Impragnierung fiir 
Holz, Papier, gegen Feuer, FauInis und Hausschwamm. Verbrauch: 1 kg fiir 12 bis 
14 m2• Preis fiir 1 kg Antipyrogenpulver S 4,00 daher fiir 1 kg Impragnierungs-
fliissigkeit ......................................................... S 0,40 

Antipyrogen-Speziallack, glanzend, farblos oder farbig; politurahnlicher Anstrich, 
Verbrauch: 1 kg fiir 10 bis 14 m2 einfachen bzw. fiir 5 bis 7 m2 doppelten Anstrich; 
Preis je kg ........................................................ S 6,00 

Feuersilikat. (Ortlieb, Wien.) Dient zum auBeren Anstrich von Holzkonstruk
tionen; Zusammensetzung der Losung: 2 T. Feuersilikat+l T. WienerweiB+2T. 
Wasser. Mit Mauerpinsel 2- bis 3mal streichen, keine WeiBkalke oder Zemente 
ala Beimischung verwenden. Fiir einen Anstrich und 1 m2 erforderlich 1 kg; Kosten 
fiir zweimaligen Anstrich S 0,4 je m2• 

Kiesin. (W. Meurer & Co., Wien.) Silikatprodukt bestimmter Zusammen
s~tzung, mit und ohne Zusatz verwendbar. Waschbar, wetter-, flamm-, temperatur
bestandig, geruchlos. Das Holz erhalt 2 Anstriche mit Kiesinverdiinnung 1: 1 in 
Wasser mit beliebigem Farb- oder Kreidezusatz. Alkalibestandige Farben gebrauchen. 
Der Anstrich umschlieBt das Holz mit einer steinharten Schicht. Fiir 2maligen 
Anstrich von 100 m2 rund 30 bis 35 kg erforderlich. Preis S 2,00 je kg. 

Scherers flammenfeste Imprignierung besitzt die Eigenschaft einer streich
fertigen Malerfarbe. Fiir 2 m2 Flache erforderlich 1 kg. Preis S 0,80 je 1 kg. 

Subox, feuerschiitzender Anstrich fiir gehohelte und ungehobelte Holz
konstruktionen. Materialverbrauch: 1 kg je 4 bis 8 m2• Erforderlich: Einmaliger 
Anstrich. Preis S 3,90 je kg. 
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Feuerschutz durch Ummantelung. Hierzu eignen sich: 1. Das Betonspritz
verfahren, namentlich unter Verwendung von Glutoment (Magnesiazement 
und andere Fiillstoffe). Die Aufbringung geschieht unter Verwendung eines Draht
gewebes. 2. Stau.6ziegelgewebe (siehe S. 406). 3. Tekton1), d. i. ein Steinholz, 
bestehend aus Magnesit und Chlormagnesium mit Fiillstoffen (Sagernehl, Kork, 
Schlacken, Steinmehl usw.); die fertigen Platten werden auf das Holzwerk leicht 
aufgenagelt; geringes spez. Gewicht (200-230 kg/rn3). 

Raumtapeziernng 
Von Dr. Wilhelm Kaiser, t Seniorchef der "Dr. Wilhelm Kaiser" elektromechanischen 

Tapetendruckerei und Tapetenniederlage, Wien 

Die Tapete gehort zu jenen Wandbekleidungen, deren Anbringung rasch und ohne 
wesentliche Verunreinigung der Raume moglich ist. FUr die Tapeten sind giftfreie 
Farben gesetzlich vorgeschrieben, die auch billiger sind als beispielsweise das frillier 
beniitzte giftige "Schweinfurtergriin". Die Ungeziefergefahr ist bei gut geklebten 
Tapeten so gut wie beseitigt. Auch gibt es Tapetensorten, die lichtecht, und solche, 
die waschbar sind; Holzlambrien lassen sich mitunter durch entsprechende Holztapeten 
ersetzen, Linkrusta und Linkrusta-Imitation sind oft dauerhafter als nicht ganz trockene 
Holzverkleidungen. 

Preisliste S 
Naturellglanz, gestrichen Uni, Unisplafond aufziehen ............... je Rolle 1,25 
Dieser Preis versteht sich bis zu 3 Bahnen; bei weiteren Bahnen 50% Zu-

schlag. 
Bei Raumen iiber 4 m bis 4,50 m Hohe wird 25%, dariiber hinaus 50% 

mehr verrechnet. 
Vorarbeit (Abscheren ohne Leimen) .............................. " 
Leimen .......................................................... ,. 
Ingraintapeten, gestoBen ........................................ " 
Schwere Leder- und sehwere Soirettetapeten....................... .. 
Leichte Leder-, Soirette- und Linkrusta-Imitation, iiberlegt .. . . . . . .. " 

" " " "" " gestoBen. . . . . . . .. " 
Makulieren zum Tapezieren, ohne Papier ......................... " 
Japan oder Tekko .............................................. " 
Linkrusta, 50 em breit .......................................... " 
Makulieren fUr den Maler, ohne Papier .................... '. . . . . . .. " 

" mit Isolierpapier, ohne Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
TapetentUr neu spannen, ohne Leinwand ......................... " 

,. " " fUr den Maler .......................... " 
Kranz um die Tiir, ohne Leinwand .............................. " 
TapetentUr allein, nur spannen, ohne Leinwand ................... " 
Fiir einzelne TapetentUren, bei denen keine Tapeziererarbeiten ausgefiihrt 

werden, erfolgt Verrechnung in Regie. 
Leinwandspannen auf Plafonds .................................. " 

" "" der Wand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Borten oder Faschen ........................................... . 
Bandstreifenlegen samt Leinwand ................................ " 
Leisten aufmontieren bis 3 % cm breit ......................... " 

iiber 3 %" " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
') Tekton- und SHgewerk Siglingen, Wiirttemberg. 

" 0,65 
0,60 
2,50 
5,30 
2,40 
3,38 

" 0,87 
m' 1,26 
" 1,06 

Rolle 1,03 
m! 0,42 

Stiick 5,83 
6,80 

" 3,50 
2,40 

m2 0,85 

" 
0,63 

m' 0,09 
0,20 

" 
0,28 
0,30 

31* 
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Leisten uberziehen bis 10 cm .................................... je m' 0,43 
Befestigen einer Rosette, rund oder oval ......................... " Stuck 1,25 

" durchbrochen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,10 
" "plastischen Ecke ................................" " 0,75 

Tapetenschutzglas montieren, ohne Haftpflicht ............................... 2,10 
Fahrtvergutung je Mann und Stunde ....................................... 2,50 
Ausbesserungen an Schaufenstern, Regalen und Kasten werden in Regie verrechnet. 

Je Mann und Stunde .................................................... 2,50 
Arbeitsdauer je m2 Flache betragt fur Entfernen alter Tapeten, fUr Abreiben, 

Waschen, Leimen, Gipsen, ~fakulieren der Wand, fUr Schneiden und Kleben der 
Tapeten im Gesamten rund 20 Minuten. 

Bemerkungen. Aufzahlung zu den vorerwahnten Preisen bei Nachtarbeiten: ab 
7 Uhr abends bis 7 Uhr fruh 100%. Bei Sonn- und Feiertagsarbeiten: ab Samstag 
mittags 100% Aufschlag. Bei Landarbeiten ist Kost und Quartier von der Kunde 
beizustellen, anderseits erfolgt die Feststellung der Zulage nach Ubereinkommen. Alle 
Fahrten, Transport- und Postspesen sind vom Arbeitgeber zu bestreiten. Das Aus
raumen der zu tapezierenden Raume oder sonstige Arbeiten werden in Regie per Mann 
und Stunde verrechnet. Der Werkzeugtransport wird derzeit mit S 2,00 entlohnt. 
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Untersuchung und Belastung des Baugrundes 
Von Ministerialrat i. R. lng. Max Singer, Zivilingenieur-Konsulent, Wien 

I. :Untersuchung des Baugrundes 
1. Abhiingigkeit der Banwerke vom BangeIande. Bei Verkehrsbauten (Eisen

bahnen, StraBen, WasserstraBen) und Wasserkraftanlagen ist die Abhangigkeit 
des Bauerfolges von der Geliindebeschaffenheit bekannt. 1m geschlossen verbauten 
Gebiet wird der Zusammenhang weniger deutlich, offenbart sich aber von Zeit zu 
Zeit in aufsehenerregenden Fehlausfiihrungen. Beim Vordringen der stadtischen 
Verbauung liber Sumpfgelande, Rutschgebiete, Bergbausenkungsgebiete und der 
Einzelbauten bis ins Hochgebirge macht sich die Abhangigkeit der Baufiihrung 
von den geologischen Verhaltnissen immer starker geltend. Durch rechtzeitige 
und vollkommene Untersuchung des Baugrundes und erdbaumechanisch richtiges 
Entwerfen laBt sich das Risiko der Grlindung ausschalten. 

2. Vorarbeiten. Schon der allgemeine Typus des Baugelandes gibt wertvolle 
Anhaltspunkte liber die Aussichten der Grlindung und Baustoffgewinnung. Die 
technisch-geologischen Eigenschaften einer Baustelle werden durch vier Lage
groBen (Koordinaten) bestimmt: 

a) Die klimatische Lage. 1m groBen bestimmen Temperatur, Wind und 
Niederschlag die Frosttiefe und die Durchfeuchtung und beeinflussen das mechanische 
Verhalten der Bodenschichten, besonders weitgehend bei tonreichem Baugrund. 
1m Kleinen erlangen Besonnung und Windlage der Baustelle ahnliche Bedeutung. 

b) die topographische Lage; sie zeigt den EinfluB der durch menschliche 
Tatigkeit geschaffenen Veranderungen des Baugelandes (Verlegung von Gewassern, 
Festungswerken; ehemalige Gewinnungsstellen von Baustoffen, aufgelassene 
Brunnen; Schuttanhaufung durch Brande und Kriegsereignisse, Aufhohungen 
tiefliegender Gelandeabschnitte usw.). 

c) die morphologische (formenkundliche) Lage; sie kennzeichnet die 
Zugehorigkeit der Baustelle zu reifen (bestandsicheren) oder unreifen (ver
anderlichen) Formen des Gelandes. 

Morphologische GroBformen: Flach- oder Steilkiisten der Meere und Seen; 
Deltas an der Meereskiiste und in Seen; Talboden, Gehange, Hochfluren (Plateaus), 
Kamme, Gipfel; Strandlinien und Brandungsplatten ehemaliger Meeres- und Seebecken; 
Bauformen der diluvialen lnlandvereisung. lnnerhalb jeder Grol3form hangt die einzelne 
Baustelle von den K,leinformen des Gelandes (Terrassen, Hangschutt, Verrutschungen 
usw.) und von der Morphologie des Untergrundes abo Zur morphologischen Lage gehoren 
schlieBlich die Beziehungen zu den offenen Gewassern und zum Grundwasser. 

d) die geologische Lage; sie kennzeichnet die Beziehungen zum iilteren, 
anstehenden Gebirge (Festlandstafeln, Kettengebirge, Urgebirge, vulkanisches 
Gebirge, Sedimentgebirge), zu seinen Gesteinen (Baustein lieferndes Granit- oder 
Sandsteingebirge, den Untergrund beeinflussendes Kohlen-, Kalk-, Steinsalz- und 
Gipsgebirge), zur ortlichen Lagerung und Kliiftung (statische Verhaltnisse), zu 



Untersuchung des Baugrundes 48; 

den Massenkraften im Boden (dynamische Verhaltnisse, Senkungs-, Erdbeben
und Rutschgebiete), zur Machtigkeit der "Oberlagerung (nicht verfestigte Bildungen, 
Schutthiille) . 

Das Ergebnis der rasch durchfUhrbaren Untersuchungen a) bis d) besteht in der 
Umgrenzung der zu erwartenden Schwierigkeiten und in der Wahl der fUr den 
besonderen Fall geeigneten Untersuchungsmethode. 

3. Verfahren und HiHsmittel. 
a) Verwertung von Bauerfahrungen. Die Beurteilung einer neuen 

Bauaufgabe nach den bereits gelosten liefert nur unter verg)eichbaren geologischen 
und erdbaumechanischen Verhaltnissen brauchbare Ergebnisse. In groBen Stadten 
stehen dem Fachmann 'zum Vergleich der Baustellen geologische Karten (ver
einzelt auch Baugrundkarten und Untergrundplane), ferner alte Stadtplane und 
Grundwasserbeobachtungen zur Verfiigung. Die Storungen im Baugrund und die 
erdbaumechanischen Verhaltnisse wurden bis vor wenigen Jahren nicht ausreichend 
beachtet. 

b) Bautechnische Untersuchung durch Schiirfung und Probe
belastung. Dieses Verfahren kann ungeniigende oder irrefiihrende Ergebnisse 
liefern, wenn sich die Untersuchung - ohne Beachtung des geologischen Zusammen
hanges - auf die eigentliche Baustelle beschrankt, oder wenn aus den Belastungs
proben (Modellversuch), nicht sachgemaB auf die Verhaltnisse unter dem Bauwerk 
geschlossen wird. Zur Schiirfung werden meist Pro begru ben im AusmaB von 
1,0 X 1,0 m, bei groBerer Tiefe Schachte von 1,2 x 1,2 m GrundriB ausgefiihrt, 
an Lehnen selbstentwassernde Schlitze von 0,8 bis 1,0 m Breite. Die Auf
schliisse an den Wanden der Grabungen miissen wahrend der Arbeit aufgenommen 
und durch Bodenproben belegt werden. Unterhalb des Grundwasserspiegels, sonst 
bei Tiefen von mehr als 8 m werden Bohrungen ausgefiihrt. Soferne es sich 
nicht bloB um die Bestimmung der Oberflache des tragfahigen Untergrundes handelt, 
miissen die Bohrprofile sorgfaltig aufgenommen, durch besonders ausgestochene 
Proben (bzw. Kerne) und durch genaue Angaben des Zeit- und Arbeitsaufwandes 
erganzt werden. Wenn die durch die Schiirfung erschlossenen Schichten nicht 
annahernd waagrecht liegen oder besondere Erscheinungen, wie Gelandebewegungen, 
Schwimmsand o. dgl. wahrgenommen wurden, sind die Ergebnisse der bau
technischen Untersuchung geologisch zu beurteilen. Probebelastungen sind nach 
den Abschnitten II, III und IV durchzufiihren und auszuwerten . 

. c) Geologische Untersuchung. Sie ist im bautechnischen Neuland unter 
allen Umstanden ratsam. Fiir die meisten Aufgaben im Gebirge reicht eine geo
logische Untersuchung ohne Schiirfungen aus. 1m verbauten Gebiet und im 
Flachland muB sich die geologische Untersuchung auf Schiirfungen stiitzen. Die 
Ergebnisse geniigen fiir die iiberwiegende Zahl der Bauaufgaben, mit Ausnahme der 
Griindungen in bzw. auf Schlammablagerungen und weichplastischen Tonen, 
die eine bodenphysikalische Untersuchung erfordern. 

Die geologische 'Untersuchung gibt ein Wirklichkeitsbild des Baugrundes (Lage
plan und Schnitte, erforderlichenfalls auch einen Untergrundplan), das fiir die 
Wahl der Griindungsart entscheidend ist. Die zulassige Inanspruchnahme des Bau
grundes laBt sich zumeist auf Grund geologisch vergleichbarer Bauerfahrungen 
bestimmen. 

d) Bodenphysikalische Untersuchungen liefern bei gleichmaBigen, 
annahernd waagrecht gelagertenFeinsand-, Mehlsand-, Schluff- (SchlieE-), Schlamm-
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oder TonbMen ziffermaBige Anhaltspunkte fiir die Wahl der Griindungsweise, 
die zulassige Belastung des Baugrundes und das zu erwartende MaB der Setzungen. 
Die bodenphysikalischen Methoden sind von Terzaghi zur "Erdbaumechanik" 
ausgebaut worden. Fiir hohe Bauwerke (Tiirme, Hochhauser, Schornsteine usw.) 
auf nachgiebigem Grund ist stets eine bodenphysikalische. Untersuchung notwendig. 

In den Abschnitten II bis V und im Abschnitt VIII sind die fiir den Bauplatz 
wichtigsten Nutzanwendungen, meist in der von Terzaghi gegebenen Fassung ge
kennzeichnet. 

e) Chemische U'ntersuchungen sind wegen des moglichen Angri££es auf 
Mortel und Beton bei stadtischen und industriellen Anschiittungen, bei Moor
boden und im gipsfiihrenden Gelande stets einzuleiten, im iibrigen dann, wenn 
auffallige Ausbliihungen des Bodens oder Farbungen und Absatze des Grund
wassers beobachtet werden. 

f) Geophysikalische Untersuchungen werden ausgefiihrt, wenn ein 
sehr tiefliegender Felsuntergrund oder das Auftreten von Erzen, Kohle, Steinsalz 
unter dem Baugrund zu bestimmen ist. 

Die erprobten physikalischen Verlahren sind: Seismische und akustische Messung, 
Schweremessung, magnetische Schiirfung, Radioaktivitatsmessung, elektrische Schiirfung. 

4. Bodenarten. Bei der Griindung der Gebaude im Flachland und auf einem 
nicht zu unruhigen Untergrundrelief sind Standfestigkeitsfragen selten; es geniigt 
daher die folgende einfache Unterscheidung: 1. Hartgesteine, deren Festigkeit 
im natiirlichen Verband und im Bruchstiick groBer ist als die des Mauerwerks 
(z. B. Granit, Gneis, Porphyr, fester Kalkstein, fester Sandstein, harte Schiefer 
und Konglomerate). 

2. Halbfeste Gesteine. Sie lOsen sich schwer aus dem natiirlichen Verband 
und brechen in Stiicken mit Eigengestalt, deren Festigkeit gering ist (z. B. stark 
zerdriickte Hartgesteine; wenig verfestigte Kalksteine, Sandsteine, Tonschiefer, 
Konglomerate und Breccien). 

3. Lockere oder lose Bildungen. Ihre hauptsachlichsten Untergruppen 
sind a) die rollig -sandigen und b) die tonreichen, bindigen bis schlammartigen 
Ablagerungen; die Scheidung wird mit Hille der Sieb- und Schlammanalyse nach 
der KorngroBe vorgenommen. 

Je nach dem Wassergehalt erscheinen die tonigen und schlammigen Ab
lagerungen in folgenden Konsistenzformen: Fest (ganz fest, halbfest), plastisch 
(steif-, weich-, sehr weich und £liissig plastisch) und £1 iissig (zah-, dick-, diinnfliissig). 
Fiir Flachgriindungen kommen nur die festeren Konsistenzformen bis zur weich
plastischen in Betracht, die anderen sind nur als Uberlagerung oder als Rammgrund 
zu betrachten. 

Tragfahigkeit und Zusammendriickbarkeit der losen Ablagerungen hangen von 
verschiedenen geometrischen GroBen (KorngroBe, Kornform, Struktur und Poren
volumen) und physikalischen GroBen (Feuchtigkeit, Kohasion, innere Reibung, Durch
lassigkeit, Oberflachenspannung, Kapillaritat und Belastungsdruck) abo 

Der EinfluB des Wassergehaltes auf die Tragfahigkeit ist bei groben Sanden 
gering, wachst aber mit der Feinheit des Kornes. Die Feinsande gestatten noch die 
Wasserhaltung durch Grundwasserabsenkung; Mehlsand und Schlu££ neigen be
sonders zur Schwimmsandbildung; Schlu££e mit organischen Beimengungen sind 
stark zusammendriickbar. Die mageren Tone (Schlufftone) bilden den Ubergang 
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zum Tegel und fetten Ton; das mechanische Verhalten der Tone wird vollstandig 
yom Wassergehalt bestimmt. 

5. RegeUillle des Baugrundes (Untergrundtypen). 
1. Uberlagerung und tragfahige Schichte in scharfer Abgrenzung. 

Dieser Fall ist der haufigste der Praxis; es empfiehlt sich, selbst beim Anfahren 
von Fels, den tieferen Untergrund durch Bohrung zu bestimmen. Besteht die 
tragfahige Schichte nicht aus Fels, so bedarf sie einer Mindestmachtigkeit, die 
yom geologischen Profil und den Abmessungen des Bauwerkes abhangt, und bei 
Schotter- und Sandschichten in gewohnlichen Fallen 4 bis 6 m betragt. Grund ung 
a bhangig von der Mach tigkei t und Wasserfuhrung der Uberlagerung. 

2. Lockerer Baugrund, nach der Tiefe fester werdend, z. B. alluvialer 
Schlick (Schluff) uber diluvialem oder tertiarem Ton, alluviale lockere Sande 
(Schotter) uber diluvialem dichten oder verkitteten Sand (Schotter); zumeist 
Flachgrundung .. 

3. RegelmaBige Wechselfolge von nicht preBbarem Sand und 
preBbarem Ton, z. B. in Strandnahe und in Talweitungen; zumeist Flach
grundung. 

4. UnregelmaBige Ablagerungen von Sand und Ton mit EinschluB 
von Torf, Dunen (Schwimmsand, Wasserkissen). Vorkommen: mit vorwaltend 
grobem Korn in ehemals vergletscherten Gebieten; mit vorwaltend feinem Korn 
an Flachkusten undim Deltagebiet der groBen Strome. Grund ung a bhangig 
yom ortlichen geologischen Profil und den Grundwasserverhaltnissen. 

5. GleichmaBig nachgiebiger Baugrund, nach der Tiefe weniger 
fest werdend: a) Schlamm- und Tonboden mit Austrocknungskruste in Meeres
buchten und im Gebiet der vormaligen Inlandvereisung; fur leichte Bauwerke 
Flachgriindung, fur schwere Bauwerke Tiefgrundung. b) Schlamm
und TonbOden mit Schuttdecke in den ehemaligen Seebecken innerhalb der Gebirge; 
zumeist Tiefgrundung. 

6. Gestorte oder d urch bewegte Boden. Sie kommen in allen Gebirgs
arten yom Hartgestein bis zum Ton vor und sind als ungunstige Sonderfalle der 
Baugrundtypen 1 bis 5 zu behandeln. 

7. Anschuttungen. Mit organischen Abfallen (Kehricht u. dgl.) vermengte 
Anschuttungen in Stadt- und Industriegebieten gehoren zur Uberlagerung nach 
Type 1. Mit Aushub oder Baggergut planmaBig hergestellte Anschuttungen bilden 
einen preBbaren aber brauchbaren Baugrund; zumeist Plattengrundung 
u ber Verdich tungspfahlen. 

II. Tragfahigkeit des Baugrundes 
Die AusfUhrungen der Abschnitte II bis V und Abschnitt VIII gelten, wo 

nicht anders bemerkt, nur fUr homogene, annahernd waagrecht gelagerte, nicht 
verfestigte und nicht gestorte tiefgrundige Sando, Schlamm- und TonbOden. 

1. Kritische Tiefe. Stiirungsraum. Jeder prefibare Baugrund wird unter der Last
flache verdichtet; er weicht merkbar zuerst nach der Tiefe und nach der Seite (Boden
verdrangung durch Verdichtung) und schliefilich auch nach der Hohe aus (Boden
verdrangung durch Auftrieb [Abb. 1]). Von der kritischen Tiefe (t"'iI) angefangen, 
verhindert der Gegendruck der Uberlagerung das Aufsteigen des Bodens. Die Fundament· 
sohle der Flachgriindungen liegt meist oberhalb der kritischen Tiefe (t<tkri,). \Vird 
die Grenzbelastung iiberschritten, so wirkt der Widerstand gegen Auftrieb bei einer 
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vollig freistehenden Kreisplatte (Durchmesser = 2 r) am ganzen Umfang, bei streifen· 
formigem GrundriB (Breite = 2 b) hauptsachlich an den Langseiten; bei gleicher Flache 
und 2 r= 2 b ist die Grenzbelastung fiir die einzelne Saule, nicht aber fiir Saulengruppen, 
je nach der Bodenbeschaffenheit um 15% (bei Fels) bis 100% (bei lockeren Boden) 

Jlerdichtung 

~~ W 

Auftrieb 
groBer als fiir eine Mauer. Unter ortlich belasteten 
Beton· und Eisenbetonplatten sind die Gegendriicke 
des Bodens ungleichmaBig verteilt, es ist daher 
durch die Standberechnung oder die Ausfiihrung 
V orsorge gegett Schragstellung des Bauwerkes Zll 

treffen. 
Die Tiefe der durch Uberlastung entstehen· 

den Storungszone reicht im Schlamm etwa bis 
Abb. 1. Schema der Bodenverdrangung 0,5 r, im Sand bis etwa 2 r unter die Fundament· 

sohle. 
1!. Kennzahlen fiir die Tragfiihigkeit. Tragt man die Belastung q je Flaeheneinheit 

in kg/em2 im waagreehten und die zugehOrigen Lastsenkungen 8 in em im lotreehten 
Sinn auf, so erhalt man das Lastsetzungsdiagramm, dem man drei Kennziffern fiir 
die Tragfahigkeit entnehmfm kann: Die Bettungsziffer (cotg a), die Proportionali. 
tatsgrenze (qP bei P) und die Grenzbelastung (q, bei G); siehe Abb. 2 und 3 fiir 
Sand und Abb. 4 und 5 fiir Ton. 

Die Bettungsziffer (kg/em3) ist numeriseh gleieh jener Belastung je Flaeheneinheit 
(kg/em2 ), unter der sieh die Last um 1 em senkt. Bei kleinen Belastungen ist die Senkungs. 
linie nahezu geradlinig; es besteht Proportionalitat zwischen Last und Setzung, die 

Bettungsziffer ; = cotg a. Von der Proportionalitatsgrenzl) P angefangen nimmt die 

Setzung verhaltnismaBig raseher zu als die Belastung. Die Grenzbelastung q, bei G 
wird erreicht, wenn schon eine kleine Steigerung der Belastung eine sehr starke Setzung 
her beifiihrt. 

3. Probebelastungen. Die Setzungen der Probeplatte stimmen mit den Setzungen 
des Bauwerkes nur dann iiberein, wenn alle bodenphysikalischen Verhaltnisse 
beriieksichtigt wurden. 1m Sand iibertragt sich die Belastung augenblicklieh von 
Korn zu Korn. 1m Tonboden wird ein Teil der Last anfangs von Spannungs· 
steigerungen des Porenwassers aufgenommen; der Spannungsausgleieh mit der 
Umgebung eifordert infolge der Undurehlassigkeit des Tones langere Zeit. 

Die Belastung ist stufenweise und langsam aufzubringen, bei Tonboden darf 
die Steigerung in der Stunde nieht mehr als 1 kgjem2 betragen. Belastet wird in 
der Regel eine Flaehe von 30 X 30 em = 900 em 2 bzw. ein Pfahl von rund 30 em 
Durehmesser. Bei Belastungsproben in Gruben solI die Grubenbreite groBer sein 
als der fiinffaehe Durehmesser der Last£laehe. Das Verhalten des Laststempels ist 
wahrend der Laststeigerung, die bis zur Grenzlast reiehen solI, bei gleiehbleibender 
Last (im Sand wahrend 1 Tages, im Ton dureh 2 bis 3 Tage) und bei der stufen· 
weisen Entlastung zu beobaehten. Hierbei sind aueh Aufwolbungen bzw. Ein· 
saekungen des Baugrundes einzumessen. Die zulassige Inanspruehnahme 
wird immer innerhalb der Proportionalitatsgrenze gewahlt. 

Wegen der Umstandlichkeit vollstandiger Belastungsproben werden groBere Grund· 
ilachen auch mit mechanisehen "Baugrundpriifern" abgetastet. Sehr kleine Last· 
ilachen (Nadeln) priifen eher die Bodenharte (Krustenhiirte) als die Tragfahigkeit. Ein 
Vergleich mit der wirklichen Tragfahigkeit laBt sich nur auf Grund besonderer Versuche, 
behelfsweise auch nach dem "Flachengesetz", ziehen, das fiir die Haupttypen "Sand· 
boden" und "Tonboden" verschieden ist (vgl. III. 2 und IV. 3). 
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III. Flachgriindungen auf homogenem Sandboden 
Fiir Belastungen von trockenem Sandboden auf oder nahe der Gelandeoberflache, 

d. h. fiir t < tw , bestehen folgende Beziehungen: 
1. EinfluB der Struktur auf die Tragfahigkeit. Die SandbOden besitzen 

Einzelkornstruktur in lockerer Lagerung (Typus Diinensand, Alluvials and) oder dichter 
Lagerung (Typus scharfer Diluvialsand). Der Laboratoriumsversuch (Abb. 2) be8tatigt 
die Erfahrung, daB locker gelagerte Sande bei gleich groBer Lastflache eine weit 
geringere Tragfahigkeit besitzen als fest gelagerte. 

2. EinfluB der GroBe der 
Lastflache auf die Tragfahig- Belastung kg/cm2 

kei t. Besitzen die Belastungsflachen f.----qg=217p---...j 
die Halbmesser r und R (Abb. 3), so r--qp--~ ! oI'! 2 : 3 sind die der gleichen Bodenpressung , 
entsprechenden Setzungen 81 und 8a ! 
im elastischen Bereich 1 annahernd 0,1 1 
gleich groB, d. h. die Setzung ist ' 
unabhangig von der GroBe der be- ~ 0.,2 c;', ~ i 

~ - ',! lasteten Flache. Es Mnnen daher ~', '";-. 1. 
h . h d ~., ~:" mec amsc e Bodenpriifer verwen et ~ 0,3 \ ~, ,: 

werden und die Setzung des Bau- ~ \ ~ , 
werkes ist gleich der Setzung bei ~: 
der Belastungspro be. 0,.' G 

Belastung kg/cm2 

~~----- ~gi'3qg,-------+I 
~-qgr"" ' 
:""-1 -~-----1[ ----...! 
I I I I I or-Il-: i 1 : 

-~r P,: 
'? _t. __ I ._i ______ _ 

., 

1m Bereich II ist die Setzung \ 
unter der kleinen Lastflache ein 0,5 \ 63 

Vielfaches der Setzung unter der Abb. 2 Abb. 3. Emflu£\ der Gro£\e 
groBen Flache, d. h. der kleine Be- Einflull der Struktur auf der belasteten Flil.che auf die 
lastungsstempel u"bt eine Art Stich die Setzung des Sandes Setzung des Sandes (Beispiel 

, - ffir kreisfo ...... ~e Lastfl!tehen . k d d' S t (nach K. v. Terzaghi, 1929) ....... 
WIr ung aus un Ie etzung un er vom Halbmesser r und 3r 
dem Bauwerk kann nicht groBer (naeh K. v. Terzaghi, 1929) 

werden als die bei der Probe erzielte. Die Grenzbelastungen qv, bei denen das 
meehanisehe FlieBen des Bodens eintritt, verhalten sich wie die Halbmesser r und R 
bzw. wie die Quadratwurzeln aus den belasteten Flaehen. 

3. EinfluB der Griindungstiefe auf die Tragfahigkeit. Bei Zunahme der 
Griindungstiefe von Null bis t ist die Z un ah m e der Grenz belastung fiir breite Fundamente 

annahernd dem Verhaltnis..!., die Zunahme der Bettungsziffer dem Verhaltnis 0,5.!. r r 
proportional. 

4. EinfluB des Grundwasserstandes. Wenn der Grundwasserspiegel bis 
zur Oberflache des Sandes reicht, vermindert sich die Tragfahigkeit proportional zur 
scheinbaren Abnahme des spezifischen Gewichtes, d. i. ungefahr 1,5: 1. 1m locker 
gelagerten Sand kann die Grundwasserbewegung plotzliche Versackungen herbeifiihren. 

5. Vorausbestimmung der Setzungen. Die Ergebnisse des erdbau
mechanischen Verdichtungsversuches stimmen bei reinen Sanden mit den am 
Bauwerk beobachteten Setzungen iiberein. 

Fiir seich te Flachgriind ungen liefern die folgenden Erfahrungszahlen 
einige Anhaltspunkte: 

Bodenart Lagerung Lastplatte Belastung I Setzung 
em' kg/em' em 

Trockener Sand (Grenzwerte) nicht zu locker 1,0 0,05 bis 0,5 
Glazialer Feinsand ..... , ..... auBerst locker 900 1,0 0,7 

" 
2,4 

Feinsand, hohere Lagen ... , , . ziemlieh dieht 900 1,0 0,23 
Feinsand, tiefere Lagen ... ,'. dicht 1,0 0,13 
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Die Setzungen im Sand erreichen rasch ihren Endbetrag. Sande mit gerundetem 
Korn sind beweglicher als Sande mit kantigen Kornern. Erschiitterungen ver
groBern die Setzung im lockeren Sand betrachtlich, im dicht gelagerten kaum 
merklich. 

IV. Flachgriindungen auf homogenem Tonboden 
1. EinfluB des Wassergehaltes (Plastizitiitsgrades). Dem weichplastischen Ton 

entspricht eine steile, dem steifplastischen eine £lachere Last-Setzungskurve. Eine 
geradlinige Anfangsstrecke deutet auf eine elastische Austrockungskruste (Abb. 4). 

2. EinfluB der Belastungszeit. Bei unverandertem Plastizitatsgrad verliiuft die 
Setzungskurve steil, wenn die Last langsam aufgebracht wird, und £lacher, wenn dies 
rasch erfolgt, da ein Teil der Last anfangs nur eine ortliche Spannungserhohung im 
Porenwasser hervorruft. Urn den Ein£luB der Zeit auf den Spannungsausgleich zu 
bestimmen, beobachtet man in mehreren Belastungspausen die Setzung unter konstanter 
Belastung. In Abb. 4 ist (nahe der Grenzbelastung) eine Zeit-Setzungskurve gezeichnet. 

Be/astl1ng kg/cm2 
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~flp~i-- -- ---lI-----~ 

0: 2: If 6 8 1'0 -r-
: 2 

" '\ 
~\ ....... em 
\\~ \,--------;~ 

~\~ ~-~---~~ 
~ 1"'- ."" 0; Std.: 0 6 72 18 2'1-
:3 I~ ~ 'i!. Zeit -Setzllngs-
~ ~. ~ ~ kuryen bei kon~ 
~ 1 g. 0- => stanter Be/a-
litl \i; stllng 

: 12 ... en G 0 

1~;- -- ::-:-:,.,'-"_I-' ___ ~-l-L :6.b--___ '.' 
<u, 18 

rage: 0 1 2 3 " 5 

Abb. 4. Schematisches Schaubild fiir die 
Belastung eines tonreichen Bodens 

(nach K. v. Terzaghi, 1929) 
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Abb. 5. EinfluB der 
GroBe der belasteten 
Flilche auf die Setzung 
toniger Boden (Beispiel 
fiir kreisf6rmige Last
flachenvomHal bmesser 

r und 3 r (nach 
K. v. Terzaghi, 1929) 

Diese Kurve wird annahernd horizontal, sobald die der dauernden Belastung ent
sprechende Verdichtung erreicht ist. Mit Hilfe der Zeit-Setzungskurven laBt sich die 
Last-Setzungskurve auf die Belastungsgeschwindigkeit Null zuriickfiihren. Die derart 
umgeformte Setzungskdrve liefert dann die Gesamtsetzung, die sich bei Tonboden 
erst nach langerer Zeit einstellt. J e rascher ein B au a ufgefiihrt wird, des t 0 

groBer sind demnach die erst nach der Bauvollendung eintretenden 
allmahlichen Setzungen. 

3. Einflull der GroBe der Lastfliiche. FUr kolloidreiche (fette) Tone bestehen folgende 
BeziehiIngen (Abb. 5): Bei maBigen Belastungen (Bereich I) verhalten sich die Setzungen 
wie die Halbmesser (bzw. die Quadratwurzeln) der Belastungsflachen. Bei hoheren 
Belastungen (Bereich II) verringert sich der Ein£luB des Halbmessers der belasteten 
Flache, und nach Ablauf einer yom Plastizitatsgrad abhangigen Zeit wird die Grenz
belastung unabhangig von der GroBe der Last£lache. Die Setzung unter dem Bauwerk 
ist stets groBer als die (noch nicht vom EinfluB der Zeit befreite) Setzung unter dem 
Pro bestempel. 
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Je sandiger der Tonboden wird, desto geringer wird der EinfluB der GroBe der 
Lastfliiche auf die Setzung und desto mehr niihert sich das Verhiiltnis Sl: Sa der in der 
Praxis vorausgesetzten Proportionalitiit. Welches Verhiiltnis tatsiichlich besteht, kann 
nur durch Parallelversuche mit verschieden groBen Lastfliichen festgestellt werden. 

4. Einflull der Griindungstiefe. Die Belastungsprobe gibt nur uber die Tragfiihigkeit 
der oberst en Bodenschichte AufschluB, ist daher an und fur sich noch nicht entscheidend. 
Aus den Bohrprofilen liiBt sich feststellen, ob die Baugrundtype 2 oder 5 (Abschnitt 14) 
vorliegt. Je tiefer die Baugrube ist, desto sicherer erkennt man, ob eine Austrocknungs
kruste vorliegt, und desto stiirker ist bei plastischem Ton auch der Auftrieb in der 
Sohle der Baugrube. Dieser Auftrieb wirkt der Setzung entgegen, in welchem AusmaB 
liiBt sich allgemein nicht angeben. 

5. Vorausbestimmung der Setzung. Der Verdichtungsversuch im Labo
ratorium (Auspressung des Porenwassers bei verhinderter Seitenausdehnung) 
liefert den theoretischen Endwert der Gesamtsetzung. Nach einem Naherungs
verfahren Terzaghis kann man daraus fUr jeden beliebigen Zeitpunkt, z. B. fUr 
die voraussichtliche Lebensdauer des Bauwerkes, den wahrscheinlichen Betrag 
der Setzung ableiten. 

Erfahrungsgemaf3 beziffern sich die Setzungen (die mit der Zeit zunehmen), 
selbst im steifen Ton ungefahr auf das Zehnfache der Setzungen im Sand unter 
der gleichen Belastung. An Bauten auf weich-plastischem Ton werden selbst bei 
Belastungen von 1 kg/cm2 jahrelang £ortdauernde Setzungen beobachtet. 

V. Flachgriindungen auf zusammengesetzten Boden 
In der Natur treten homogene Tonb6den (Abschnitt IV) selten au£. Entweder 

wechselt die Konsistenz oder es sind Sandschichten eingeschaltet. In letzterem 
Falle besteht die Gesamtsetzung aus der geringfiigigen Setzung der summierten 
Sandschichten, vermehrt um die Setzung der summierten Tonschichten; die Zu
sammendriickung vollzieht sich in der Weise, als ob sich der volle Belastungsdruck 
in eine Tiefe gleich dem 1,2£achen Durchmesser der Lastflache fortpflanzen wiirde 
(Terzaghi). In den Sandschichten kann das aus dem Ton ausgepref3te Poren
wasser in den meisten Fallen rasch abflieBen; man hat daher unter Umstanden 
schon fUr die nachste Zukunft mit der vollen theoretischen Setzung der summierten 
Tonschichten zu rechnen. Enthalt der Sand g.espanntes Wasser, so treten anfanglich 
nur geringe Setzungen auf. Dafiir besteht andauernd die Ge£ahr des AusflieBens 
und der ruckweisen Setzung, falls die abschlieBenden Schichten verletzt werden. 
Stark zusammendriickbare Schichten (wie Faulschlamm und TOrf) verursaehen, 
auch wenn sie in groBer Tiefe unter dem Bauwerk liegen, bedeutende Setzungen. 

VI. ZuHissige Inanspruchnahme des Baugrundes bei Flachgriindungen 
Die in Handbuchern und Normenbliittern angegebenen Werte liegen innerhalb 

der Elastizitiits- bzw. Proportionalitiitsgrenze der Anschuttungen, Sande und steifen 
Tone .. Im einzelnen Fall ist die Belastung mit Rucksicht auf die Gelandeneigung, die 
Lagerungsverhaltnisse, das geologische Alter, die Machtigkeit, Struktur und Einheit
lichkeit der Bodenarten und die Besehaffenheit des tieferen Untergrundes zwischen 
den Grenzwerten einzuschalten. 

Von der Gegenwart bis zum Tertiar zuruck gilt im . allgemeinen fur ungestorte, 
flachgelagerte Ablagerungen mit AusschluB der Verwitterungszone die Regel: J e alter 
die Ablagerung unter sonst gleichen Verhiiltnissen ist, desto tragfahiger ist sie. Eine 
Ausnahme machen mitunter die Dunensande, die ihr lockeres Gefuge beibehalten konnen, 
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und die fiir Flachgriindungen nicht geeigneten wasserreichen Mehlsande und tonigen 
Schluffe. Die Verminderung der Tragfahigkeit durch Storungen ist urn so groBer, je 
jiinger die Storung (Stauchung, Verrutschung usw.) ist. Uber die angefiihrten Er
scheinungen hat die geologische Untersuchung AufschluB zu geben. Wenn ausnahms
weise Flachgriindungen auf weichplastischen bis schlammartigen Tonboden ausgefiihrt 
werden sollen, ist die zulassige Inanspruchnahme durch bodenpyhsikalische Untersuchung 
zu bestimmen. 

Auf den physikalischen und chemischen Einflu13 des Grundwassers ist entsprechend 
Riicksicht zu nehmen. An der Lehne gelegene Baustellen sind dauernd zu entwassern, 
die Inanspruchnahme des Bodens solI auch dann noch kleiner sein als in der Ebene. 

Baubehordlich zugelassene Inanspruchnahme der haufigsten Boden-
arten in trockener Lage 

(fiir eine beilaufige Setzung im Sand von 0 bis 1 cm, im Ton von bis 2 bis 3 cm). 

PlanmaBig hergestellte Anschiittungen .................................. . 
Jungalluvialer Ton ............... : ................................... . 

Lehm ................................................. . 
Feinsand (Silt) ......................................... . 
scharfer Sand .......................................... . 

" Kies und Schotter ...................................... . 
Altalluvialer Feinsand ................................................ . 

" 
scharfer Sand ............................................ . 

" 
Kies und Schotter ....................................... . 

Diinensand .......................................................... . 
LoB ................................................................ . 
Diluvialer Ton, steifplastisch .......................................... . 

Banderton, glimmerreich, steifplastisch ....................... . 
Banderton, kalkreich, steifplastisch .......................... . 
Mehlsand, leicht verkittet ................................... . 
scharfer Sand .............................................. . 

" Kies und Schotter .......................................... . 
Tonreiche Grundmorane aus kristallinen Gesteinen oder tonreichen Sediment-

gesteinen .......................................................... . 
Grundmorane mit hoherem Kalkgehalt (Geschiebemergel) ............... . 
Grundmoraneniiberzug des Felsreliefs (hardpan) ......................... . 
Jungtertiare (pliozane und miozane) SiiBwasser., Brackwasser- und Meeres-

tone, weich- bis steifplastisch ....................................... . 
J ungtertiare Feinsande ............................................... . 

" Sande und Schotter bzw. Gerolle ......................... . 
Alttertiare (oligoziine und eoziine) Brackwasser- oder Meerestone, (Septarien-

tone), steifplastisch bis hackfest ..................................... . 
AlttertiiireSande und Gerolle ......................................... . 
Halbfeste Gesteine ................................................... . 
Hartgesteine ......................................................... . 

VII. Erdbaumechanische Einteilung der Tiefgriindungen 

kg/cm2 

0,5--1,0 
0,5-1,0 

1,0 
1,0-1,5 

2-3 
3-4 

2 
3 

4-5 
2 
3 
2 
2 
4 
3 

4-5 
5-6 

2-3,5 
4-6 
5-8 

3-4 
3-4 
4--8 

4--6 
4-8 
8--12 

15--40 

Falls der volle GrundriB wegen Wasserandrang oder groBer Machtigkeit der Uber
lagerung nicht bis auf die tragfiihige Schichte gefiihrt werden kann und eine Flach
griindung mit lastverteilender Platte nicht in Frage kommt, erfolgt Tiefgrundung: 

1. Durch offen oder unter Druckluf~ abgesenkte Brunnen, Senkkiisten. 
Caissons, die die Last auf eine tragfiihige Schichte ubertragen (Tragsaulen von groBem 
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Querschnitt auf zuganglicher Griindungssohle). Die Uberlagerung wird ausgehoben 
und ein Teil der Baulast zwecks Uberwindung der Mantelreibung aufgebracht, manchmal 
mull auch die Druckluft ausgeblasen werden. Es ist iiblich, die Mantelreibung nicht 
in Rechnung zu ziehen, sondern die Griindungssohle wie bei Flachgriindungen zu be
urteilen und zu belasten. 

2. Durch spitzenfeste Pfahle (Standpfahle), die bis an oder bis in die tragfahige 
Schichte reichen (Tragsaulen von kleinem Querschnitt auf unzuganglicher Griindungs
sohle). Spitzenfeste Pfahle aus Holz, Eisen (Spundpfiihle) oder Eisenbeton werden ein
gerammt oder eingespiilt und nachgerammt. Bei Spiilpfahlen, die hauptsachlich im Sand
boden angewendet werden, beschrankt sich die Verdrangung und Verdichtung des Bodens 
auf die durchrammten Strecken. Die Lastiibertragung erfolgt hauptsachlich an der 
Pfahlspitze. 

3. Durch "sch we bende Pfahle", die die Baulast am ganzen Pfahlmantel 
iibertragen sollen (verteilte Abbiirdung). Zur Ausfiihrung kommen lange Rammpfahle 
(Bodenverdrangung und -verdichtung) und im Boden hergestellte Ortbetonpfahle. Wird 
der Beton in vorgebohrte Locher eingestampft bzw. mit Druckluft eingepreBt (StrauB
pfahl, PreBbetonpfahl), so erfolgt keine Bodenverdrangung, jedoch Anpressung des 
Betons an den Baugrund bzw. Einpressung in nachgiebige Schichten (Knotenbildung). 
Werden konische Locher mit einem V orschlagpfahl oder Fallgewicht hergestellt (Mast-, 
Simplex-, Sterno, Kompressolpfahle), so entsteht Verdrangung und Verdichtung des 
Bodens. Der Beton wird im durchlassigen Boden wahrend des Ziehens der Form ein
geprellt, urn die elastische Entspannung des Hohlraumes zu verhindern. AusschlieBlich 
"schwebende" Pfahle setzen einen Untergrund voraus, der nach der Tiefe nicht fester 
wird (Type 5, Abschnitt I, 4); andernfalls besteht ein bedeutender Spitzenwiderstand. 

VIII. Pfahlgriindungen 
1. EinfluB der Pfahllange auf die Lastiibertragung. 
a) Spitzenfeste Pfiihle. Bei den iiblichen Abstanden von 0,7 bis 1,2 m verteilt 

sich die Last schon in Tiefen von 2,5 bis 4,5 m annahernd gleichformig iiber die mittlere 
Ebene der Spitzen; daher Inanspruchnahme des Baugrundes und Setzung wie bei einer 
Flachgriindung in dieser Ebene. Die Mantelreibung kann entsprechend der Herstellungs
art der Pfahle in Rechnung gezogen werden. 

b) "Schwebende Pfahle". Bei gerammten Pfahlen ist die Mantelreibung je 
Flacheneinheit unabhangig von der Pfahllange, die Tragkraft eines Einzelpfahles daher 
proportional der im Boden steckenden Pfahllange. Pfahlgruppen besitzen infolge Uber
schneidung der Druckzwiebeln nur einen Bruchteil der den Einzelpfiihlen entsprechenden 
Tragkraft. 1st die Rammtiefe wesentlich kleiner als die Breite der Fundamentplatte,. 
so wirkt die Pfahlgriindung wie eine Flachgriindung in der mittleren Ebeneder Spitzen. 
Wenn die Pfahllange wesentlich groBer ist als die Bauwerksbreite, so wird die. Last 
wirksam auf tiefere und breitere Zonen des Untcrgrundes iibertragen. 

c) In allen Fallen nimmt der einriittelnde und verdichtende EinfluB der Pfahle, 
der sich besonders im lockeren Sand geltend macht, mit der Pfahllange zu. 

2. EinfluB der Ein bringung auf die Tragkraft. 1m Abschnitt VII ist die 
Veranderung des Bodens durch die Einbringung der Pfahle gekennzeichnet. Nach 
H. Dorr (1922) sollen im Bohrloch hergestellte oder durch Spiilung eingebrachte Pfahle 
dieselbe Tragfahigkeit besitzen wie eingerammte Pfahle. Gegen diese Auffassung erhebt 
Terzaghi (1925, S. 264 und 365) begriindete Einwendungen. Tatsachlich hangt die 
Tragkraft immer vom geologischen Profil des Baugrundes und dem mechanischen 
Verhalten der durchrammten Schichten abo 1m lockeren Sandboden konnen Spiilpfahle 
die dem aktiven Erddruck entsprechende Mantelreibung erreichen. Ortbetonpfahle erzielen 
in ungleichmaBigen Bodenarten infolge der bis zur Knotenbildung gesteigerten Uneben
heiten des Mantels eine hohe Tragkraft des Einzelpfahles. Bei spitzenfesten Pfahlen 
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ist der Einflull der Einbringungsart geringer als bei "schwebenden". Fiir die Trag. 
kraft der Pfahlgruppen gelten die unter 1. a) und 1. b) angefuhrten Gesichtspunkte. 

3. Einflull der Bodenart auf die Rammwirkung. Jene langsam gesteigerte 
Auflast, durch die ein Pfahl aHmahlich in den Boden eingeprellt wird, gibt seinen "statischen 
Eindringungswiderstand" an. Wird ein Pfahl durch Rammschlage rasch in den Boden 
getrieben, so ist sein "dynamischer Eindringungswiderstand" zu uberwinden. 1m 
locker gelagerten trockenen bis feuchten Feinsand und im Grobsand ist der Spitzen
widerstand wesentlich kleiner als die Mantelreibung, statischer und dynamischer Ein· 
dringungswiderstand sind daher nur wenig verschieden. N ach Ruhepausen zeigt sich 
ein erhohter dynamischer Eindringungswiderstand. 

Das Auspressen des Porenwassers sehr feiner Sande verursacht einen vergrollerten 
Spitzenwiderstand und gleichzeitig einen verringerten Gleitwiderstand am Pfahlmantel. 
1m durchlassigen, festgelagerten Sandboden ist der Eindringungswiderstand so groll, 
dall man die Pfahle nur etwa 5 m tief einrammen kann und dann einspulen mull. 

Kiinstliche Anschuttungen aus klumpenbildenden Erdarten verhalten sich 
ahnlich wie die Sande, lassen sich aber weitgehend verdichten; hierzu sowie zur Un
schadlichmachung der Ungleichformigkeiten eignen sich am besten konische Pfahle. 

1m Ton bod e n erzeugt der Rammstoll zunachst eine ortliche Spannungserhohung 
im Porenwasser ohne merkliche VerdichtUlig des Tones. Dieser hydrodynamische 
Widerstand tauscht eine erhohte Tragkraft vor, die abnimmt, wenn nach langerer Unter
brechung Spannungsausgleich im U mkreis der Spitze eintritt; der Pfahl kann dann 
nachgerammt werden. 1m weichplastischen Ton schmiert das von der Spitze ausge
prellte Porenwasser den Pfahlmantel. Wird die schmierende Wasserschichte wahrend 
der Arbeitspausen aufgesaugt, so leistet der Pfahlmantel beim Weiterrammen an fangs 
erhohten Widerstand. Es hangt yom Ausmall der Arbeitspausen und des Wasser
gehaltes ab, ob Entspannung oder erhohte Mantelreibung fiihlbar wird. 

1m weichen Tonboden ist der statische Eindringungswiderstand proportional 
der Eindringungstiefe des Pfahles. Fiir Schlamm boden liegen die Widerstande je 
nach dem Sandgehalt zwischen den Werten fiir sehr locker gelagerten Sand und fiir 
weichplastischen Ton. Ein grollerer Gehalt an organischen Substanzen erhoht die Zu
sammendruckbarkeit des Schlammgrundes. Verlallliche Werte lassen sich nur durch 
Probebelastung und Zugversuch bestimmen. 

4. Anwendbarkeit der Rammformeln. Die durch den Fall des Rammbaren 
geleistete Arbeit ist gleich der Summe aus der Nutzarbeit des Eintreibens, des beim 
Stoll auftretenden Energieverlustes und der Formanderungsarbeit am Pfahl. Aus 
dieser Beziehung ergibt slch unter Annahme eines vollkommen unelastischen Stolles 
die Formel von Red ten bacher, fur voHkommen elastischen Stoll jene von Kreu ter. 
Aus der Kreuterschen Formel lallt sich durch Vereinfachungen die sogenannte En
gineering News-Formel, oder durch Einfiihrung eines den Bodeneigenschaften ent
sprechenden Beiwertes die Formel von Krapf ableiten. 

AHe Rammformeln liefern nur den dynamischen Eindringungswiderstand. 1m 
Sandboden ist der die Tragkraft bestimmende statische Eindringungswiderstand an
nahernd gleich dem dynamischen, bei klumpigen Erdanschuttungen ist der Unterschied 
gering. Die Tragkraft der Pfahle kann daher fiir beide Bodenarten mit geniigender 
Annaherung aus Rammformeln berechnet werden. 1m Tonboden ist der dynamische 
Eindringungswiderstand (Rammwiderstand) in der Regel viel groller als der statische 
Eindringungswiderstand, die Tragkraft kann daher nicht aus Rammformeln, sondern 
nur durch Belastungsprobe und Zugversuch ermittelt werden. 

In Gebieten mit einheitlichem Sanduntergrund, wie in einzelnen Teilen von Berlin 
und Hamburg, sind Erfahrungsregeln fur die zulassige Pfahlbelastung in Gebrauch 
(z. B. in Berlin: Wenn der Pfahl durch einen Bar von 1 t und 1 m Hub beim letzten 
Rammschlag weniger als 1 cm eingetrieben wird, darf er mit 20 bis 25 Tonnen belastet 
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werden). 801che Regeln diirfen selbstverstandlich auf geologisch anders geartete Gebiete 
nicht iibertragen werden. 

5. Probebelastung und Tragfahigkeit. Die Belastung von Einzelpfahlen 
oder Pfahlgruppen erfolgt mittels Belastungstisch, das Lastsetzungsdiagramm wird 
in analoger Weise aufgenommen wie bei Flachgriindungen, ist aber gestreckter als 
in Abb. 4, da ein verdichteter Boden belastet wird (vgl. die Belastungsdiagramme 
bei H. Dorr, 1922). Aus der LastEetzungskurve laBt sich die Senkungsziffer, die 
der Bettungsziffer entspricht, die Proportionalitatsgrenze und die Grenzbe. 
las tung wie bei der Flachgriindung ableiten. Die Belastungsprobe soIl bei sandigem 
Rammgrund nicht friiher als zwei Tage und bei tonreichem Rammgrund nicht friiher 
als sieben Tage nach dem Einrammen des Pfahles beginnen. Zu beachten bzw. zu 
bestimmen sind: Das Verhalten des Bodens rund urn den Pfahl, die Senkung bei ge· 
steigertc:r und bei gleichbleibender Last, bei teilweiser und bei volliger Entlastung; 
die Mantelreibung (Zugversuch). 

Wegen der U mstandlichkeit der Belastungspro ben behilft man sich haufig mit 
Proberammungen. Zur Anschatzung der Tragfahigkeit miissen genaue Angaben 
iiber den Pfahl, die Ramme, die kontinuierliche Rammarbeit, die Rammarbeit nach 
mindestens 48stiindigen Pausen, die Zunahme der Eindringungstiefe bei Zunahme 
der Fallhohe sowie das geologische Bodenprofil und die Kennziffern der Bodenarten 
vorliegen. Zu Probepfahlen eignen sich am besten Holzpfahle, bei denen keine Schlag. 
haube verwendet wird. 

Die zulassige Belastung eines Einzelpfahles muB entsprechend niedriger als 
die Proportionalitatsgrenze des Lastsetzungsdiagrammes gewahlt werden. Sicherheits
grad und zulassige Setzung richten sich nach der Bauaufgabe. Spitzenfeste Pfahle 
erfahren keine fiihlbare Setzung. Mantelreibung und Spitzenwiderstand iibertragen 
die Last auf den Baugrund. Bei Pfahlgruppen iiberschneiden sich die Gebiete der 
Druckiibertragung in einem AusmaB, das yom Abstand und von der Lange der Pfahle 
und von der Bodenbeschaffenheit abhiingt. Die Tragfahigkeit einer schwebenden Pfahl
gruppe ist stets nur ein Bruchteil der Tragfahigkeit des Einzelpfahles. Es ist ratsam, 
die Tragfahigkeit schwebender Pfahle nur nach der Mantelreibung je Flacheneinheit zu 
bemessen, die bei tonreichen weichen Boden von der Rammtiefe unabhangig ist. 

GroBenordnung der Mantelreibung gerammter Pfahle nach Zugversuchen 
Mittelwerte in t/m2 Mittelwerte in t/m2 

Moor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 Weicher Lehm ............ 3,0~4,0 
Laufletten ................ 1,5 lose gelagerter Sand ....... 3,5 
sandiger Meeresschlamm .... 1,8~2,0 steifer Ton ............... 6,0~9,0 
feinster lehmiger Silt ....... 1,8~2,0 festgelagerte Anschiittung aus 
weichplastischer Ton ....... 1,8~2,0 Lehm, Mergel und Sand .. 8,0 
sandig.toniger FluBschlamm 3,0 reiner Sand ............... 9,0--12 

IX. Gebaudesetzungen 
1. Setzungen im lUauerwerk erfolgen durch das Schwinden und das Zusammen

driicken des Mortels oder Betons vor der volligen Erhartung. Die Rohe der sum
mierten Mortelbiinder von Ziegelmauerwerk betragt fUr je 10 m Mauerhohe, bei 
einer Ziegelstarke von 0,065 m: Fugendicke 0,005, 0,010, 0,015, 0,020 m 

M6rtelhohe 0,71, 1,33, 1,88, 2,36 m 
Das AusmaB des Schwindens bzw. Zusammendriickens hangt von der Zusammen

setzung des Mortels und der Raschheit der Ausfiihrung des Baues abo 
2. Setzungen durch Nachgeben des Baugrundes unter Neubauten. Die Setzung 

infolge Auflockerung der ~Fundamentsohle durch den Arbeitsvorgang betragt 
meist nur einige Millimeter. 

Bauratgeber, 9. AUf!. 32 
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Der dem Eigengewicht entsprechende Teil der Zusammendriickung des Bau
grundes tritt schon wahrend der HochfUhrung des Neubaues ein und ist bei gleich
maBiger Setzung unschadlich. Letzteres gilt auch fUr die Nachsetzungen infolge 
gleichmaBig verteilter Nutzlast in Lagerhausern, Silos, Fabriken usw. Eine ungleich
maBige Verteilung der Nutzlast, waagrechte Belastung durch Erd- oder Winddruck 
konnen einseitige Nachsetzungen hervorbringen. 

Das zulassige MaB der Setzung wird je nach Zweck und Ausfiihrungsart des 
Baues und nach der; Bodenbeschaffenheit vorgeschrieben, die zugehorige Inanspruch
nahme des Baugrundes auf Grund von Erfahrungswerten (Abschnitt VI) oder 
durch Probebelastungen (Abschnitte Hlj5, IVj5 und VHlj5) ermittelt. In sandigen 
Schichten der Untergrundtypen 1 bis 3 erreichen die Setzungen rasch ihr EndmaB, 
bei den Untergrundtypen 4 und besonders 5 hingegen erst nach 10, 15 od!lr mehr 
Jahren. Liegt unter der vermeintlich tragfahigen Schichte Torf oder Faulschlamm, 
so stellen sich wahrend des Baues oder bald darnach unerwartet starke 
Setzungen ein. Die Setzungserscheinungen treten sowohl bei Flachgriindungen 
wie bei Pfahlgriindungen auf. 

GleichmaBige Setzungen werden erzielt: 1. auf gleichmaBigem Baugrund 
bei gleichmaBiger Belastung je Flacheneinheit, 2. bei ungleichmaBigem Baugrund, 
wenn die Belastungen abschnittsweise so geregelt werden, daB sie gleiche Setzungs
betrage ergeben, 3. wenn der ungleichmaBige Baugrund durch Zementeinpressung, 
Verdichtungspfahle usw. gleichmaBig preBbar gemacht wird, 4. bei geringen Un
gleichformigkeiteiJ. durch Ausgleich der Belastung mit Hilfe von Holzrosten, Eisen
betonrosten, Beton- oder Eisenbetonplatten. 

UngleichmaBige Setzungen sind vorauszusehen und unschadlich zu machen: 
1. wenn ein gleichmaBiger Baugrund ungleichmaBig belastet wird, durch Trennungs
fugen zwischen den Gebaudeteilen mit verschiedener Bodenpressung; 2. auf 
ungleichmaBigem Baugrund unter gleichmaBiger oder nicht eingeregelter ungleich
maBiger Belastung durch Anordnung von Trennungsfugen zwischen den Gebaude
teilen, die jeweils auf gleichartigen Abschnitten des Baugrundes stehen. 

Fehlausfiihrungen sind zumeist auf Unkenntnis der geologischen Zu
sammensetzung des Untergrundes und der erdbaumechanischen Eigenschaften 
der Bodenarten (Abschnitt H) zuriickzufUhren. 

3. Setzungen bestehender Gebaude. Nach langerem Bestand eintretende 
Setzungen haben ihre Ursachen in Veranderungen des Grundbaues oder des 
Baugrundes. Das Grundwerk kann seine Festigkeit einbiiBen: durch mortel
zerstorende Grundwasser oder Abwasser, durch Vermorschen von Holzpfahlen infolge 
dauernder Senkung des Grundwasserspiegels, durch Anschneiden der unter Spannung 
stehenden Bodenschichten oder von Schwimmsandschichten bei benachbarten Bau
fiihrungen. 

Die natiirlichen Nachsetzungen auf Ton- und Schlammgrund werden manchmal 
infolge des Wechsels von trockenen und nassen Jahren erst nach langerer Zeit 
flihlbar. 1m Tongelande von mehr als 3% Oberflachenneigung setzen sich die 
Hochbauten an der Talseite starker als an der Bergseite (Hangsetzungen). Einzel
bauten auf Austrocknungskrusten liber Schlammboden sinken allmahlich, wenn sich 
die gauze Kruste unter dem Gewicht der rundum fortschreitenden Verbanung 
durchbiegt. 
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Vermessung und Absteckung im Hochbau 
Von Dr. Ing. Karl Lederberger 

Beh. aut. Zivilingenieur fiir 0 das Bauwesen, beh. aut. Zivilgeometer, Stadtbaumeister 

A. BaugeHindeaufnahme 

I. Allgemeines 

Der auf Grund einer ortlichen Vermessung verfaBte Lage- und Hohenplan 
des Baugrundstiickes bildet eine unerliiBliche Grundlage: 

1. fUr die richtige, dem GrundriB des Bauplatzes und den Hohenverhaltnissen 
des Gelandes entsprechende Planung des Bauwerkes, 

2. fiir dIe zur Kostenermittlung benotigte, rechnerische Erfassung der 
auszuhebenden und anzuschiittenden Erdmassen (Kellergruben- und Griindungs
aushub, Hof- und Gartenausgestaltung u. dgl.) und 

3. fiir die Abrechnung der Erdarbeiten. 
Dieser in einem entsprechend graBen M~Bstabe angefertigte Plan muB einer

seits die Form und die Abmessungen der GrundriBfiguren, anderseits die am 
besten durch Schichtenlinien dargestellten Hohenverhaltnisse nicht nur der 
Baustelle selbst, sondern auch der angrenzenden Verkehrsflachen und womoglich 
auch der unmittelbar benachbarten Grundstiicke darstellen. AuBerdem sind auch 
die von der Baubehorde iiber Ansuchen bekanntgegebenen Fluchtlinien und 
Hohenlagen einzutragen. 

Es empfiehlt sich, die Vermessung und Plananfertigung durch einen Fachmann 
durchfiihren zu lassen. (In Osterreich und in der Tschechoslowakei der von der Regierung 
in Eid und Pflicht genommene Zivilgeometer.) Ein solcher ist auch in der Lage, eine 
Ubersichtsskizze anzufertigen, aus der die Lage des zu bebauenden Grundes zu den 
umliegenden . Grundstiicken, Bauwerken und Verkehrsflachen ersehen werden kann. 

II. Vermessung einfach gestalteter BaupHitze 

1st der Bauplatz nicht allzu ausgedehnt, so kann er in folgender Weise ver
lllessen werden. 

1. Lageaufnahme 

Zweck: Festlegung der gegenseitigen Lage der einzelnen Eck- (Bruch-) Punkte 
des Grundrisses der Baustellenbegrenzung. Steht auBer einem Stahl- und einelll 
LeinenmeBband, sowie einigen Fluchtstaben auch ein Instrument zum Abstecken 
rechter Winkel, also ein Winkelspiegel oder ein Winkelprisma zur Verfiigung, 
so bedient man sich der Koordinatenmethode; andernfalls kommt die 
Dreiecksmethode zur Anwendung. 

32* 
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Das StahlmeBband (Abb. 1) soli 30 m lang sein und eine beiderseitige Zentimeter
teilung besitzen. Die zum Abstecken benutzten Fluchtstabe ' sind 2 bis 3 m lange, 
2,5 bis 3 cm starke, runde Stabe, die an ihrem unteren Ende mit einem eisernen Schuh 
versehen sind und in 20 em lange, weiLl und rot gestrichene Felder geteilt sind. 

Der Winkelspiegel (Abb. 2), dessen Verwendung zum Abstecken rechter Winkd 
auf dem Gesetz der Reflexion des Lichtes beruht, besteht aus einem vorne offenen Ge
hause. Die beiden Seitenwande schlieBen miteinander einen Winkel von 45° ein und 
besitzen fensterartige Offnungen, unter welchen Spiegel angeschraubt sind. Beim Gebrauch 
wird das Winkelinstrument an der Handhabe gehalten, die mit einer Offnung zur Auf
nahme einer Senkelschnur versehen ist. 

Soli im Punkt der durch Fluchtstabe bezeiehneten Geraden a b (Abb. 3) auf diese 
eine Senkrechte erriehtet werden, so halt man de,p Winkelspiegel derart tiber 
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den durch einen (N agel- oder Kreuz-) Pflock bezeichneten Punkt c, daB das Senkel 
tiber diesem Punkt einspielt und der offene Teil des Gehauses nach dem F~uchtstab in b 
gerichtet ist. Der durch die FensterOffnung tiber dem Spiegel betrachtete Flucht
stab d ist so einzurichten, daB er sich mit dem Spiegelbild des Fluchtstabes b deckt. 

1st vom Punkt d auf die Gerade a b eine Senkrechte zu fallen (Abb. 4), so 
wendet man die offene Seite des Winkelspiegels nach d, wahrend das Auge nach b ge
richtet ist. Man bewegt sich nun so lange in der Geraden a b hin und her, bis das Spiegel
bild des Fluchtstabes d sich mit dem in b deckt. Durch Absenkeln wird der FuBpunkt c 
der Senkrechten von d auf a b bestimmt und durch einen Nagel- oder Kreuzpflock fest
gelegt. 

Zum Abstecken rechter Winkel dient auch das Winkelprisma (Abb. 5), dessen 
Anwendung auf den Gesetzen der Brechung und der totalen Reflexion des Lichtes 
beruht. Es besteht aus einem Glasprisma, dessen Grundflache ein gleichschenkelig
rechtwinkeliges Dreieck bildet. Das Prisma ist in einem Gehause befestigt, das unten 
eine Handhabe besitzt, an die eine Senkelschnur eingehangt werden kann. Die Ver
wendung des Winkelprismas ist ahnlich der des Winkelspiegels. 
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Die Koordinatenmethode. Jeder Punkt wird durch rechtwinkelige Koordi
naten festgelegt. Die Abszissenachse ist womoglich so zu wahlen, daB sie durch 
zwei Punkte der aufzunehmenden Figur geht (a j, Abb. 6) und die Ordinaten 
moglichst kurz ausfallen. Von den festzulegenden Punkten b, e, d ... fallt man 
Senkrechte auf a j und bezeichnet die .Fu13punkte durch Nagel- oder Kreuzpflocke. 
Die Abszissen, also die Entfernungen Ab', Ae', Ad' . .. dieser Fu!3punkte yom Null
punkt a, werden an dem angelegten Stahlme!3band abgelesen und in eine vorher 
angefertigte Handskizze eingetragen ; ebenso auch die mit einem Leinenme!3band 
gemessenen Ordinaten bb', ee', dd' ..... 
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Abb. 9. :Messen mit dem Staffelzug Abb. 10. Handskizze fiir das Hohenmessen 
mit dem Staffeizug 

Die Dreiecksmethode. Fur die Aufnahme ist au!3er Fluchtstaben und 
Pflocken nur ein StahlmeBband erforderlich. Der Vermessungsvorgang ist aus 
der Abb. 7 ersichtlich ; er besteht darin, daB jeder Punkt (z. B. c) durch Messung 
zweier Dreiecksseiten (z. B. be und ec gegen zwei vorher bestimmte Punkte (z. B. b 
und e) festgelegt wird. Die abgelesenen Ma!3e werden in eine Handskizze eingetragen. 
Spitze Winkel sind wegen des schiefen (ungenauen) Schnittes tunlichst zu vermeiden. 
Die Dreiecksmethode findet Anwendung, wenn das Gelande nicht zu uneben und 
zu uniibersichtlich ist und kein Winkelinstrument zur Verfiigung steht. 

2. Hohenaufnahme 

Liegt ein mehr oder weniger genauer Lageplan vor, dann handelt es sich nur 
mehr urn die Hohenaufnahme des Bauplatzes, die entweder auf Grund eines ab
gesteckten Rostes mit Hilfe eines Fernrohrnivellierinstrumentes oder 
durch Einmessung von Langen- und Querprofilen mit Hilfe eines Staffelzeuges 
erfolgt. Die letztere Art eignet sich besonders fUr stark geneigtes Gelande. 

Das Staffelzeug (Abb. 8) besteht l. aus einer 4 m langen, hOlzernen, an den Enden 
mit Metallbeschlagen versehenen Abwag- oder Waaglatte von rechteckigem Quer
schnitt, an der oben eine \Vasserwaage angebracht ist, urn die - hochkantig gehaltene 
- Latte in eine waagrechte Lage bringen zu konnen, und 2. aus einer 3 ill langen Setz-, 
Aufsetz- oder Ableselatte, die einen Schieber zum Einlegen der Waaglatte triigt. 

" 
" 
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Zur Bestimmung des Hohenunterschiedes zweier Punkte n und n' (Abb. 9), 
legt man den Nullpunkt der Waaglatte tiber den hoher gelegenen Punkt ,n und 
hebt oder senkt das andere Ende der LaUe so lange, bis die Libelle einspielt; tiber 
dem Punkt n' wird die Setzlatte lotrecht aufgestellt und auf ihr an der Unterkante 
der Waaglatte der zu ermittelnde Hohenunterschied H abgelesen. 

Die Aufnahme eines Profils mittels des Staffelzeuges geschieht unter Ver
wendung einer Handskizze (Abb. 10), in welche die an der Setzlatte abgelesenen 
Hohenunterschiede und die an der Waagplatte abgelesenen Entfernungen ein
getragen werden. 

Fiir den in der Abb. 6 dargestellten Bauplatz empfiehlt sich die Aufnahme 
des Langenprofils a lund einiger Querprofile ee', dd' usw. Die waagrechten Ent
fernungen bei den Querprofilen sind von dem in der Abszissenachse befindlichen 
Pflock nach beiden Seiten hin zu messen (Abb. 10) und ebenso wie die Hohen
unterschiede in die Handskizze einzutragen. Die Hohe des Aehsenpfloekes 
wird dem langs der Abszissenachse gelegten Langenprofile entnommen, in dem 
diese Hohen entha:ltim sind. 

Sind die Langen- und Querprofile aufgenommen, so tragt man im Lageplan 
die auf eine gemeinsame waagreehte Ebene bezogenen und auf Grund der eI'

mittelten Hohenuntersehiede bereehneten HohenmaBzahlen ein. Wenn es der 
Zweck erfordert, konnen sodann aus den Hohenpunkten die Schiehtenlinien 
konstruiert werden. 

B. Gebaudeabsteckung 
Aussteekung der Baulinien und der Hohenlagen. Vor Beginn der 

Bauarbeiten ist um die· Aussteckung der bekanntgegebenen Baulinien und 
Hohenlagen anzusuehen. 1Ther die erfolgte Aussteekung wird eine Niedersehrift 
verfaBt, in der aueh die gewohnlieh in der Nahe befindliehen Festpunkte an
gefiihrt sind, auf die sieh die angegebenen Hohen beziehen. 

Absteekung des Gebaudegrundrisses. Sie erfolgt an der Hand eines 
fUr diesen Zweek angefertigten, genauen Absteekplanes, der alle erforderliehen 
Abmessungen zu enthalten hat. Es empfiehlt sieh, .von der behordlieh ausgesteekten 
Baulinie auszugehen und zuerst die beiden in ihr liegenden Eekpunkte des Gebaudes 
festzulegen. In diesen Punkten werden dann die dem Absteekplan zu entnehmenden 
(zumeist reehten) Winkel und auf die so bestimmten Riehtungen die Langen auf
getragen (Abb. 11), wobei die riehtige Lage der in dieser Weise erhaltenen weiteren 
Gebiiudeeekpunkte dureh Strebenmessungen (Diagonalen 1,3 und 2,4) zu tiber
prtifen ist. Bei groBeren Bauwerken oder schwierigen Grundrissen werden die 
wiehtigeren Gebiiudedeeken mittels Abszissen und Ordinaten auf Aehsen bezogen. 
Die Ersiehtliehmaehung der abgesteckten Punkte in der Natur erfolgt dureh Pfloeke, 
die je naC'h der Bodengattung etwa 40 bis 70 em lang, ungefahr 10 em stark sind und 
5 bis 10 em aus dem Boden hervorragen (Abb. 12). Durch einen in den Pfloek 
eingesehlagenen Nagel (N agelpfloek) oder dureh ein in den Pfloek eingeschnittenes 
Kreuz (Kreuzpfloek) werden die Punkte im Gelande genau bezeiehnet. Wiehtige 
Pfloeke, die man langere Zeit braueht, konnen dureh aus Latten hergestellte Erd
kreuze (Abb. 13) und auch noeh in folgender Weise versiehert werden: man sehlagt 
um den zu versiehernden Pfloek (Abb. 14) vier "Versieherungspfloeke" derart 
ein, daB die Streben (Diagonalen) des durch diese vier Nagel- oder Kreuzpfloeke 
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gebildeten Viereckes einander genau in der Lotrechten iiber dem Nagel- oder Kreuz
punkte des zu versichernden P{lockes kreuzen, miBt die Entfernungen a, b, c und d 
und tragt sie samt einer geeigneten Skizze in ein Vormerkbuch ein. Gehen der 
versicherte Pflock und atich noch zwei Versicherungspflocke verloren, so kann 

---
Abb. 11. Absteckung des Gebaudegrundrisses 

aus den beiden erhalten gebliebenen Pfl6cken und der Eintragung im Vormerkbuche 
die richtige Lage des Gelandepunktes wieder bestimmt weJ,'den. 

Sind die Eckpunkte des Gebaudegrundrisses ausgesteckt und hinsichtlich ihrer 
Richtigkeit iiberpriift, so schreitet man an die Festlegung der Fluchten fiir den 
KeHergrubenaushub. 

Absteckung der Fluchten fiir den Kellergrubenaushub. 1st in 
der unmittelbaren Nachbarschaft des Bauplatzes aHes unverbaut, so · bedient man 
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Abb.12 
Absteckpfiock 

Abb.13 
Block mit Erdkreuz 

'e 

Abb. 14 
Versicherung eines Pfiockes 

sich zur Absteckung eines sogenannten Schnurgeriistes. In der Nahe der Ecken 
des Gebaudegrundrisses - jedoch auBerhalb desselben - werden (Abb. 15) je zwei 
10 bis 15 cm starke Pfahle so weit in die Erde eingeschlagen (eingegraben), daB 
sie etwa 0,5 bis 1,5 m herausragen. An diese Pfahle werden gesaumte, hochkantig 
gestellte Bretter waagrecht und iiberall in derselben Hohenlage angenagelt. Bei 
stark wechselnden Gelandehohen teilt man die Schnurgeriiste in Gruppen mit ver
schiedenen, dem Gelande angepaBten Hohenlagen ein. Auf die Bretter der Schnur
geriiste werden vor aHem unter Verwendung eines Nivellierinstrumentes, 
am besten einer Schlauch waage, die yom Bauamte ausgesteckten Hohen
pu nkte iibertragen und mit langen, waagrechten Bleistiftstrichen m - n, die 
durch wei Be und rote Farbe hervorgehoben werden, bezeichnet. 

Die Schlauchwaage (Abb. 16) ist ein hydrostatisches Nivellierinstrument, das 
auf dem Grundsatze der kommunizierenden GefaJ3e beruht. Sie besteht aus einem 
Paar starker Glaszylinder, die durch einen aufsteckbaren Gummischlauch zu kom
munizierenden R6hren verbunden sind. Die Glaszylinder sind in Messing montiert 
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und zum Zwecke eines bequemen Transportes des gefiillten Gerates mit Absperrhahnen 
versehen, die beim Gebrauch zu 6ffnen sind. 

Bemerkt sei, daB man die Bretter anstatt auf Plahlen auch auf Nachbarmauern 
befestigen und statt des Brettes auch eine in die 
Nachbarmauer eingeschlagene Klammer verwenden 
kann. 

Abb. 15. Schnurgeriist Abb. 16. Schlauchwaage 

Nun spannt man zwischen den Schnurgeriisten, z. B. nachst den zwei Pflocken 
3 und 4 (Abb. II), eine Mauerschnur in einer der beiden moglichen Fluchtebenen 
und lotet mit Hilfe eines Senkels die Richtung dieser Umfangsseite des Gebaude
grundrisses auf die Bretter des Schnurgeriistes (bzw. auf die eingeschlagenen 
Klammern) hinauf. Die Punkte 3' und 4' halt man durch einen lotrechten Strich 
mit einem Tintenstift oder durch eine Kerbe fest. Auf den Brettern reiBt man 
auch gleich die vorderen und riickwartigen Fluchten der Mauern mit Tinten
stift vor und legt die Flache zwischen den beiden Bleistiftmarken mit roter Far be 
an (in Abb. II schraffiert). Ebenso bezeichnet man auf den Brettern die Punkte, 
durch welche die Fluchten fUr den Kellergrubenaushub gehen, spannt zwischen 
sie eine Mauerschnur und lotet einzelne Punkte auf den Erdboden hinunter (Abb. 15). 
Langs dieser Punkte legt man, nach auBen gerichtet, Pfosten (Abb. 17), durch 
welche die Begrenzung fiir den Aushub angegeben und die Kanten der Grube gegen 
Beschadigungen geschiitzt werden. Die Pfosten sind durch Latten und Pflocke 
im Gelande zu befestigen und mit Steinen zu beschweren. 

Absteckung der Fluchten fiir den Griindungsaushub. Nach Voll
endung des Kellergrubenaushubes werden, wieder mit Beniitzung der Mauerschnur 
und des Senkels, die Grundkorperfluchten festgelegt, die Fundamente "an
gelegt" und der Griindungsaushub zwischen den angelegten Pfosten durchgefUhrt. 
Die jeweiligen Tiefen der Griindungssohlen werden durch Einmessung von 
den Hohenmarken aus festgestellt; die Messungsergebnisse sind in das Baubuch 
einzutragen. Dann werden die Grundkorper (das Griindungsmauerwerk, der 
Griindungsbeton) hergestellt und auf einer Rohe von 15 cm unter dem Keller
fuBboden waagrecht abgeglichen. 

Anlegen der Kellermauern. Auf der so erhaltenen Fundamentgleiche 
werden nun die Kellermauern angelegt. Man spannt zwischen den oben er-
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wahnten, den Kellermauerfluchten entsprechende Kerben der Schnurgeriistbretter 
Mauerschniire und senkelt diese Fluchten (und zwar immer nur die eine der beiden) 
auf die Fundamentgleiche hinunter, rei13t sie unter Verwendung einer Richtlatte 
mit einem Tintenstift an und versetzt sogleich an einzelnen Stellen, insbesondere 
an den Mauerecken, einzelne Mauerziegel in einem Mortelbett (Abb. IS). Sodann 
werden mittels der Me13latten oder Ma13latten, d. s. 4 m lange, gehobelte Dach· 
latten, auf welchen die aufzutragenden Langen mit Bleistift vorgerissen sind, 
aIle Offnungen, Mauerkre~zungen, Scheidemauern URW. eingemessen und an den 
betreffenden Stellen ebenfalls Ziegel in einem Mortelbett versetzt (Abb. IS). 

Sind die Kellermauern bis auf 
etwas mehr als einen Meter hoch 
aufgefiihrt, dann rei13t der Polier 
oder der Anlegmaurer auf einem 
Kalkstreifen einen Meter ii ber 
dem Kellerfu13boden eine waagrechte 
Linie, den "Waagri13" an, welcher 
die Abszissenachse darsteIlt, von der 
aus aIle Hohenkoten fiir die wich
tigeren Konstruktionsteile, also fiir 
die Trager, Deckenauflager, Bogen
anlaufe, Gewolbescheitel, Stiegen, 
Fenster, Tiiren, Entliiftungs- und 
Rauchschlotoffnungen u. dgl. m. ab

Abb.17 
Anlegen des Grubenaushubes 

Abb. 18. Anlegen 
der Kellermauern 

gesteckt werden. Die einzelnen Punkte, durch deren Verbindung mittels einer Latte 
man den Waagri13 erhalt, werden durch Nivellieren mit einer Schlauch waage 
von einem der Hohenlage nach bekannten festen Punkt aus bestimmt. 

Die Absteckung der Hohenkoten geschieht unter Verwendung der Stichlatte 
oder des Aufstiches, einer Latte, auf welcher diese Hohenmasse aufgetragen 
sind. Wird die Stichlatte mit einer auf ihr vorgerissenen Marke an den Waagri13 
angelegt und auf einen in eine Sto13fuge des Mauerwerks unterhalb des Waagrisses 
eingetriebenen Holzkeil aufgestellt, so konnen nunmehr aIle gewiinschten Hohen
punkte iibertragen werden. Auch fiir die richtige Austeilung der Lagerfugen 
des Ziegelmauerwerks wird die Stichlatte verwendet, indem man auf ihr die Lage 
der Ziegelscharen vorzeichnet. 

Sob aId die Kellermauern bis auf eine Hohe von 15 em unter dem Erdgescho13-
fuJ3boden aufgefiihrt sind, mu13 man sich iiberzeugen, ob die so erhaltene "Keller
gleiche" eine waagrechte Ebene bildet. Man bedient sich hierzu wieder der Schlauch
waage oder - bei gro13eren Bauwerken - eines Nivellierinstrumentes mit Fernrohr. 
Etwaige Hohenunterschiede werden durch schwachere oder stitrkere Lagerfugen 
ausgeglichen. 

Anlegen der Erdgescho13- und Obergescho13mauern. Sodann werden 
die Fluchten der Ei:dgeschoBmauern mit Hilfe der neuerlich gespannten Mauerschniire 
auf der Kellergleiche abgesteckt und hierauf das ErdgeschoBmauerwerk aufgefiihrt. 
In derselben Weise werden die Mauern der iibrigen Geschosse angelegt. 

Krummlinige Mauern, Mauerhaupter, Ziegelrohbauten. Zum Ab
stecken von krummlinigen Mauern bedient man sich eigener Lehren, welche aus 
Brettern und Latten angefertigt werden. 



506 Griindungen 

Um die Mauerhaupter lotrecht herstellen zu konnen, beniitzt man Senkel 
und Latte. Bei Mauern, die nul' 7'2 odeI' I Stein stark sind, kann natiirlich nul' 
das eine Mauerhaupt volIkommen lotrecht ausgerichtet sein; die Unebenheiten 
des zweiten Mauerhauptes miissen dann durch den Verputz ausgeglichen werden. 

Das Anlegen von Ziegelrohbauten muLl besonders sorgfaItig geschehen; 
es werden zunachst die Mauerpfeiler und Mauerecken mit del' Schlauchwaage 
waagrecht angelegt und sodann jede Schichte mit Verwendung del' Mauerschniire, 
die man VOl' das Mauerhaupt spannt, und del' Stichlatten ausgefiihrt. 

Griindungen 1) 
I. Einteilung der Griindungen 

Das Fundamentmauerwerk wird, wenn moglich, auf freigelegtem, tragfahigem 
Untergrund aufgebaut: Natiirliche Griindung, offene Griindung odeI' Flach
griind ung. LaBt sich del' tragfahige Grund wegen Tieflage odeI' Grundwasser 
in offener Grube nichterreichen, so wird das Grundwerk a bgesenkt: Kiinst
liche Griindung, Tiefgriindung. Statt Betonierungen unter Wasser odeI' Absenk
arbeiten auszufiihren, senkt man im durchlassigen Boden das Grundwasser mittels 
Rohrbrunnen und arbeitet bis 20 m Tiefe in offener Baugrube (Grundwasser
absenkung). 

II. Griindungsverfahren 
Zwischen jenen Griindungsarten, die del' Beschaffenheit des Baugrundes und 

der verfiigbaren Bauzeit entsprechen, entscheidet del' Kostenvergleich. 
Bei allen Bauweisen ist das Aufsteigen del' Bodenfeuchte durch Isolierung 

zu verhindern 2). Betriebsanlagen mit schweren Maschinen bediirfen meist einer 
besonderen Griindungsweise, die die Ubertragung von Schwingungen auf Nachbar
bauten hintanhalt. 

Arbeiten an Gewassern und Rammarbeiten groBeren Umfanges, ferner die aus
nahmsweise vorkommenden zeitweiligen Bodenverhartungen durch das Gefl'ierverfahren, 
endlich die dauernde Bodenvel'steinung durch Zementeinpressung werden in del' Regel 
an Sonderfirmen iibertragen. 

III. Flachgriindungen 
1. Baugruben. Die natiirliche Griindung des Hochbaues ist die offene Baugrube 

mit odeI' ohne Polzung. Bei starkem Grundwasserandrang wird die Baugrube 
mit einer Spundwand umschlossen. Liegt die tragfahige Schicht auf nachgiebiger 
Unterlage (z. B. -Sand iiber Moorboden), so muLl sie womoglich in einer Starke 
von 4 bis 6 m erhaIten bleiben. Anderseits soIl sich die Fundamentsohle nicht 
iiber Frostgrenze befinden, die im Flachland 1,0 bis 1,20 m und im Gebirge bis 
1,50 m unter StraBenhOhe bzw. 0,2 bis 0,3 m unter Kellersohle liegt. 

Wo Vorflut vorhanden, sind die Grundwasser dauernd abzuleiten; andern
falls Abhilfe durch Sammelbrunnen mit Pumpe. Vereinzelt sind Versitzbrunnen 
moglich. 

') Bearbeitet nach Mitteilungen van Hafrat i. R. Ing. Richard Pelikan und Ministerialrat i. R. 
Ing. Max Singer. 

2) Siehe Isalierungen S. 210. 



Flachgrundungen 507 

Auf eingebauten Baustellen sind die Anrainerbauten gegen Senkung zu sichern, 
bevor die gauze Baugrube ausgehoben wird. Allfalligem Sohlenauftrieb ist durch 
Belastung zu begegnen. 

2. Baustoffe. Mindestens bis 0,5 m uber dem hOchsten Grundwasserstand, 
besser bis zur GelandehOhe, wird mit hydraulischem Kalk, mit verlangertem oder 
mit reinem Portlandzementmortel gemauert. Bevorzugt werden im trockenen 

. Baugrund Ziegel, im feuchten leicht bearbeitbare Bruchsteine; wo Schotter zur 
Verfugung steht, fiihrt man die Grundmauern teilweise oder ganz in Beton aus 
(meist 1: 10). 

Fur Bohlen- und Schwellenroste eignen sich der Reihe nach Eiche, Larche, 
Ulme und allenfalls auch Kiefer. . 

3. Baugrundbelastung. Bei Bal,lten geringerer Bedeutung halt man die groBten 
Fundamentpressungen innerhalb der erfa~ungsgemaBen Tragfahigkeit der be
treffenden Bodengattung, wobei auch der EinfluB der tieferen Schichten und der 
Durchfeuchtung zu berucksichtigen ist. FUr wichtigere Bauwerke werden Probe
belastungen vorgenommen 1). 

Kleinere UnregelmaBigkeiten der Tragfahigkeit lassen sich durch durch
laufende Grundmauern und gute Verankerung im Mauerwerk unschadlich machen. 
Unmittelbar uber dem Baugrund werden, falls billig erhaltlich, 2 bis 3 Scharen 
Steinplatten in Mortel verlegt, andernfalls Betonbankette ausgefuhrt. 

4. Verringerung der Pressung auf den Baugrund. 
a) Verbreiterung der Fundamente aus Ziegel-, Bruchsteinmauerwerk 

oder Stampfbeton, mittels treppenformiger Absatze, Breite zur Rohe 1: 2, 
hOchstens 1: 1. GroBere Ausladungen werden konsolenartig in Eisenbeton her
gestellt. 

b) Liegende Roste, entweder unter einzelnen Bauteilen zur VergroBerung 
der Auflagerflache oder unter dem gauzen GrundriB zum elastischen Druckausgleich; 
Oberkante dauernd unter dem tiefsten Grundwasserstand. 

Bohlen- und Schwellenroste, meist in durch Spundwand umschlossener 
Baugrube mit Wasserhaltung; je nach Belastung und Baugrund entweder nur 
~wei kreuzweise Lagen von Bohlen, oder Langschwellen und Querschwellen (mit 
Vorkopf), die Felder ausgepackt mit Ton, Sand, Schotter und von Bohlen uber
deckt oder einfach ausbetoniert. Bohlenstarken 5 bis 12 cm, Langschwellen 20 bis 
30 em und Querschwellen 18 bis 24 cm, in Abstanden von 1,0 bis 1,50 m; gute 
Holzverbindungen und Nagelung erforderlich. . 

Eisen betonroste, unempfindlich gegen Grundwasserschwankung, entweder 
aus einbetonierten langs- und querliegenden Walztragern oder aus Eisenbeton. 

c) Erdgurten und Erdgewolbe. Bei tiefliegender Fundamentsohle werden 
die Mauern in Pfeiler aufgelost, zwischen denen der Gegendruck des Baugrundes 
durch Erdgurten oder Erdgewolbe aufgenommen wird (durch den Eisenbetonbau 
uberholte Bauweise). 

d) Durchlaufende elastische Platten. 
Betonplatten, Starke abhangig von der Lastverteilung, haufig 1,0 m, aus 

Stampfbeton oder GuBbeton im Trockenen hergestellt, da die Betonierung unter 
Wasser unzuverlassig ist. 

') Siehe Untersuchung und Belastung des Baugrundes, Kapitel III. u. VI, S. 490 u. 493. 
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Eisenbetonplatten, in der Regel mit Rundeisenbewehrung, ausnahms
weise mit kreuzweise verlegten Walztragern; Starke durch Standberechnung be
stimmen! 

Bei sehr ungleichmaBigem Baugrund sind die Platten (z. B. durch Beton-
pfahle) gegen Schragstellung zu sichern. 

5. ErhOhung der Tragfiihigkeit des Baugrundes. 
Verdichtung 
a) durch Rammen oder Walzen des Bodens oder 
b) durch Einrammen hochkantig gestellter Steine (Packlagen, 0,3 m stark): 
a) und b) sind nur fiir sehr leichte Bauten (Holzbauten) anwendbar. 
c) Sandschiittungen iiber Moor- und Schlammboden werden wegen der 

im Laufe der Zeit eintretenden ungleichfOrmigen Setzungen schwerer Gebaude 
nurmehr fUr weniger wichtige Bauwerke angewendet, weIUl scharfer (rescher) 
Sand von Aushiiben oder Baggerungen zur Verfiigung steht. Ausfiihrungs
regeln: Mindeststarke 0,75 m, Hochststarke 3,0 m, aufgebracht in 0,2 bis 0,3 m 
starken Lagen, die genaBt und gewalzt oder gestampft werden. Die Unterflache 
muB urn die Starke der Sandschiittung iiber die Grundmauern hinausreichen. 

IV. Tiefgriindungen 1) 

1. Brunnengriindung. Angewendet fUr pfeilerartige (aufge1i:iste) Griindungen, 
bei geringem Grundwasserandrang bis 15 m Tiefe und dariiber. Mantel, Kranz 
und Absenkung ahnlich wie fUr die WassergewiIUlung2). Querschnitt kreisformig, 
Lichtweite dem PfeilergrundriB umschrieben,. selten unter 0,8 m. Das Mantel
mauerwerk wird der kiinftigen Belastung entsprechend ausgeftihrt, der Innenraum 
oberhalb der tragfahigen Schicht nach Bedarf kegelartig erweitert und stets mit 
setzungsfreier Packung, Mauerwerk oder Beton ausgefUllt. Brunnenabstande ab
hangig vom fiberbau; Eck- und Kreuzungspunkte verlangen besondere Ausbildung. 

2. Senkkasten (Caissons). Zur gleichmaBigen (flachenhaften) Griindung groBerer 
Teile des Bauwerkes werden dem GrundriB umschriebene Senkkasten offen oder, 
bei starkem Wasserandrang, unter Druckluft abgesenkt. AusfUhrung in Holz, 
Eisen oder Eisenbeton. Seit Einfiihrung der Eisenbetonpfahle wird im Hochbau 
von der Senkkastengriindung wenig Gebrauch gemacht. 

3. Pfahlgriindung. Sie ist die anpassungsfahigste Griindung auf nicht un
mittelbar tragfahigem Baugrund. Holzpfahle diirfen nicht iiber Grundwasser 
reichen. Fiir auswechselbare Langpfahle von Jochen o. dgl., die zum Teil tiber 
Wasser stehen, ist Eichen- oder Larchenholz zu verwenden. 

a) Verdichtungspfahle (Spickpfahle). Zur Verdichtung von ungleich
maBigem Schwemmlandboden werden 1,5 bis 2,0 m lange Holzpfahle in Abstanden 
von 0,6 bis 1,0 m eingerammt, die Zwischenraume mit Steinen ausgepackt; ver
wendet werden Eichen-, Ulmen-, Larchen-, Kiefern- oder Fichtenholz. 

b) Pfahlroste. Die Pfahlkopfe werden durch Schwellroste, Eisenbetonroste, 
Betonplatten oder Eisenbetonplatten verbunden. Pfahle bis 18 m lang aus Larchen
oder sonstigemgradwfichsigen, harzreichen Nadelholz; Pfahlspitze meist wipfel
seitig, Pfahlform daher schwach verjiingt. Wurzelende mit Schlagring, Spitze, 
nach Bedarf mit Eisenschuh; Verlangerung durch Aufpfropfen moglich. 

') Einteilung siebe Untersucbung und Belastung des Baugrundes, Kapitel VII, S. 494. 
2) Siebe Brunnenbau, S. 510. 
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In sandigen Boden werden die Pfahle mit schnell aufeinanderfolgenden Ramm
schlagen mittels Zugramme (20 bis 30 Schlagejmin, Bargewicht 100 bis 300 kg, 
HubhOhe 1,0 m) oder mit Dampframme (30 bis 50 Schlagejmin, Bargewicht 350 
bis 6000 kg, Hubhohe 0,8 bis 1,7 m) eingetrieben. Nachhilfe durch Einspulen 
nur zulassig, falls nicht Nachbargebaude gefahrdet werden. 

1m schweren Tonboden sind kraftige Rammschlage mit langeren Pausen 
anzuwenden; hierzu eignen sich Kunstrammen (3 bis 12 Schlage/min, 350 bis 
3500 kg Bargewicht, HubhOhe bis 8 m). 

1st das Rammen wegen der Erschutterung bestehender Gebaude unzulassig, 
so werden Brunnen, Senkkasten oder Bohrpfahle angewendet (vgl. Kapitel 1, 
Betonpfahlgrundungen) . 

c) Tragfahigkeit der Pfahle. 1m Sandboden bildet der Rammwiderstand 
ein MaB fur die Tragfahigkeit der Pfahle unter ruhender Last; man kann daher 
Rammformeln verwenden, solI sich jedoch durch Belasten von Probepfahlen uber 
die Zuverlassigkeit der Rechnung vergewissern. ErfahrungsgemaB durfen Pfahle, 
die in der letzten Hitze weniger als 1 cm eindringen, mit 20 bis 25 t belastet werden. 

In tonigen Boden ist die dauernde Tragkraft wesentlich kleiner als der Ramm
widerstand und kann verlaBlich nur durch Probebelastung bestimmt werden. 
Annahernd laBt sich die Tragkraft nach der Mantelreibung einschatzen (vgl. Tabelle 
S. 497). 

1m schichtweise wechselnden Boden kann eine Rammformel durch Beiwerte, 
die aus Belastungsversuchen bestimmt wurden, den vorliegenden Verhaltnissen 
angepaBt werden. Hierfur wird wegen ihrer Einfachheit die Formel von Brix 
bevorzugt: 

Bedeutet G das Gewicht des Pfahles in kg, 
Q" " "Ramm baren in kg, 
h die HubhOhe (FallhOhe) in mm, 
e " Eindringung des Pfahles beim letzten Schlag in mm, 

K den durch Versuch bestimmten Boden-Beiwert, 
n " Sicherheitsgrad (z. B. n = 3 bis 6), 

so ist die Tragkraft des Pfahles P = K . (g~~~2 . ~ und die zulassige Belastung 

p, = P; ergibt sich K aus verschiedenen Versuehen mit annahernd demselben 
n 

K 
Wert, so setzt man Kl = - und findet die zulassige Pfahlbdastung unmittelbar 

n 
aus der Formel: 

G·Q2 h 
PI = K 1 • (G+Q)2 e 

1m Hochbau sind fur Pfahlroste von hOchstens 1 m Pfahlabstand und min-
destens 5 m Pfahllange folgende Hoehstbelastungen der Rostflache zulassig: 

Moorboden .............................. 0,8 bis 1,5 kgjcm2 

wenig naehgiebiger, weieher Boden.... . . . . . 3 bis 5 
Lehm-, Ton- und Sandboden ............. 5" 7 

Bei Pfahllangen (l) bis 5 m nimmt man den mittleren Pfahldurchmesser 
konstant mit d = 25 cm an, fur Langen von 5 bis 10 mist d = 12 + 2 l bis 12 + 2,5Z 
zu setzen (d in em, lin m); z. B. fUr l = 10 m wird d = 34 bis 37 cm. Weiteres siehe 
Kap. VII und VIII, S. 495. 
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Handelt es sich um eine Schatzung der Tragfahigkeit ohne Vomahme eines 
Rammversuches, so ist diese bei einer im Boden steckenden Pfahllange l (in Metem) 
und dem mittleren Pfahldurchmesser d (in Metern) mit P = n d l· R anzunehmen, 
wobei R einen Bruchteil der Reibung per 1 m2 Pfahlmantel bedeutet (vergl. 
die Tabelle auf S. 497). 

Bei Holzpfahlen ............................... R = 1,0 tfm 2 

" Betonpfahlen............................... = 1,2 " 
" eingestampften Betonpfahlen (StrauB) ...... =2,0 " 

Tiefbohrungen und Brunnenanlagen 
Von Ziv.-Ing. Wilhelm Kutscha, Wien 

Bohrwesen 
Das Niederbringen einer Bohrung (Tiefbohrung) erfolgt mittels eigener Apparate 

und Werkzeuge unter Anwendung von Eisenrohren und Gestangen und hat den 
Zweck, die geologische Beschaffenheit der Gebirgsschichten kennen zu lemen, sowie 
das Vorhandensein nutzbarer, fester Materialien wie Kohle, Salz und Erz fest
zustellen oder solche fliissiger oder gasformiger Art, wie RobOl (Petroleum), Wasser, 
Heilquellen, Sole, Kohlensaure, Erdgase usw. aufzuschlieBen und zu gewinnen. 

A. Gestangebohren 

r. Trockenbohren 

a) Drehbohren (mit Schappe, Spiralbohrer, Schneckenbohrer usw.). 
b) StoBbohren mit steifem Gestange. 
c) FreifaIIbohren. 
d) Bohren mit Rutschschere (= kanadisches Bohren). 
Bei a) wird das Bohrgut direkt mit dem Bohrer, bei b)bis d) mittels geeigneter 

Werkzeuge (Schlammbuchsen) zutage gefordert. 

II. Spiilbohren 

Durch das Gestange und die Bohrgerate wird ein ununterbrochener Spill
strom zur Sohle geschickt (direktes Spillen), der das Bohrgut zwischen Gestange 
und BohrIochwand zutage fOrdert. Beim indirekten Spiilen nimmt der Spillstrom 
seinen Weg zwischen Bohrlochwand und Gestange zur Sohle. Das Bohrgut tritt 
mit demselben durch das Gestange zutage. 

Man unterscheidet: 
a) Sto1.n~ohren mit steifem Gestange, 
b) Freifallbohren, 
c) Schnellschlagbohren mit federnd gelagertem Schwengel, 
d) Bohren mit Schlagseil statt Schwengel, 
e) Rotationsbohren (Kernbohren) mit Stahlzahn-, Diamant-, Schrot- oder Spezial

kronen, Rotarybohren. Die Spezialkronen, neuerdings als Ersatz fiir Diamanten, sind 
mit Hartmetallspitzen (Volomit, Thoran) besetzt. 

B. Seilbohren 
Beim Seilbohren wird das bei dem StoBbohren iibliche Gestange durch ~in 

bis zum Bohrzeug reichendes Manila- oder Drahtseil ersetzt. Wahrend der Bohr-
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arbeit wird das Seil abwechselnd nach rechts und nach links gedreht. Das 
AusschOpfen des Bohrschmandes erfolgt durch HohlgefaBe (Schlammbuchsen) 
am Seil. 

Bei beiden Arten werden verschiedene Methoden und Werkzeuge angewendet. 
Fiir die Auswahl eines geeigneten Bohrwerkzeuges ist auBer dem Bohrzweck die Bohr. 
fi:ihigkeit der Gebirgsschichten sowie die Tiefe und der gewiinschte Enddurchmesser 
bestimmend. Lockere Schichten, wie Kiese und Sande, werden mit der Schlammbiichse, 
auch Ventilbohrer genannt, durchbohrt. Bei weichen Schichten, wie Lehm, Tegel, 
Ton, LoB, lehmigem Sand, wird die Schappe oder der Spiralbohrer verwendet, wahrend 
feste Schichten, wie Letten, fester Mergel und Ton, Schiefer, Kalkstein, Sandstein, 
Konglomerat usw., mit dem Meinel (Freifallbohren) oder der Krone (Rotationsbohren) 
bearbeitet werden miissen. Das Nehmen der Bohrproben bei Bohrungen fliT AufschluB
zwecke ist sehr wichtig fiir die' sichere Bestimmung des geologischen Charakters und 
Alters der einzelnen Schicht bzw. der ganzen Schichtenfolge und des Gebirgsbaues im 
Bereiche des Bohrprofils. Urn eine Vermengung del' Bohrproben durch Nachfall zu 
vermeiden, ist fiir moglichst gleichzeitiges Niederbringen del' Verrohrung zu sorgen. 
Bohrungen bis zu einer Tiefe von rund 150 m werden meist mittels Handbohrgarnituren 
niedergebracht, wahrend bei groBeren Tiefen maschineller Antrieb (Dampfmaschinen, 
Explosions- oder Elektromotoren) in Frage kommt, und dienen entweder stabile 
Apparate mit feststehenden Geriisten aus Holz oder Eisen (Bohrgeriiste oder Bohr
tiirme), oder mobile Bohrapparate mit Auslegern zum Fordern, zur Durchfiihrung 
der Arbeiten. 

Die Kosten einer Bohrung hangen wesentlich von del' Art des zu durch
bohrenden Gebirges, dem Zweck, dem diese dienen solI, dem Enddurchmesser und 
auch von del' Tiefe ab; auch spielt die Zuganglichkeit del' Bohrstelle eine groBe 
Rolle. 

Fur approximative Veranschlagung geIten die in del' folgenden Tabelle ent
haItenen Durchschnittspreise fur 1,0 m Bohrung einschlieBIich Beistellung 
der Bohrgerate und ner gesamten Arbeitsmannschaft sowie der Betriebsmaterialien 
bei maschinellen Bohrungen, jedoch ausschlieBlich Transporte und Rohre fUr den 
Aushau und ausschlieBlich def eventuellen Rohrverluste. Angenommen rund 
5" Enddurchmesser. 

Das zu durchbohrende Gebirge besteht aus 

Material mittlerer Harte (wie Sand, 
Lehm, Tegel, grober und feiner Kies, 
loser Schotter). Es kann noch drehend 
oder stoBend, aber ohne Freifallbohr-

einrichtung gearbeitet werden 

Material groBerer Harte (wie Mergel, 
Sandstein, gro ber ,festgelagerter Schotter, 
Konglomerat usw.). Es mUB mittels 

Schnellschlages, Freifallbohrung 
gear beitet werden 

Bohrlocher auf eine Tiefe von m 
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Kosten in Schilling per m 

201251451 70 I 90 [ llO [ 130115011651180116017011001120115011801220124012601280 

Die Preise stellen Mittelwerte dar. 1m besonderen wird es sich empfehlen, 
unter genauer Sehilderung der betreffenden Verhiiltnisse bei Spezialfirmen die 
zutreffendsten Preise eimmholen. 
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Preise diverser Bohrapparate und Bohrer fur Sondierungszwecke: 

Bezeichnung 

Handbohrapparate fiir 5,0 m Tiefe, bestehend I 
aus 3 Stiick Gestange, zusammen 5,0 m lang, 
nebst Zubehiir, Tellerbohrer, Schappe, Schwert-
meiBel und Schlammbiichse .............. . 

Mehrpreis fiir Gestange . . . . . . . . . . . . . . .. je m 
Spiralbohrer .............................. . 
Schappe .................................. . 
FlachmeiBel .............................. . 
KolbenmeiBel ............................. . 
Schneckenbohrer .......................... . 
Dreheisen ................................. . 

Kosten in Schilling ffir einen Werk
zeugdurchmesser von 

48mm 

210,0 

11,5 
23,0 
31,5 
25,0 
25,0 
35,0 
23,0 

82mm 

325,0 

13,0 
37,0 
48,0 
48,0 

68,0 
55,0 

Handbohrgarnituren fur Trockenbohrung zur Herstellung von Boh
rungen im leichten und mittleren Gebirge fiir 30,0 m Tiefe, mit 5" Werkzeug
durchmesser, bestehend aus der obertagigen Einrichtung ohne Bohrgerust, 32,0 m 
Gestange, 5/4" Durchmesser, nebst Zubehor, Spiralbohrer, Schlammbuchse, 
einem MeiI3el mit leichter Schwerstange zum Durchbohren harterer Einlagen, 
komplett ohne Rohre und RohrzubehOr .......... '" .............. S 2300,00 
Eine Erganzung dazu fUr Freifallbohrung ......................... " 1200,00 

c. Brunnenbau 
Fiir die Baupraxis wichtigste Brunnenanlagen: 

Rohrbrunnen (Abb. 1) mit kleinerem Durchmesser von 60 bis lOOO mm 
lichte Weite, hergestellt durch Bohrung (Tiefbohrung) oder in besonders giinstigen, 
oberen Schotterlagen, in welchen das Wasser nicht tiefer als 4 m unter Terrain 
liegt, durch Einrammen von 1 Y2 bis 2" Rohren (sogenannte Schlagbrunnen). 

Rohrbrunnen eignen sich insbesondere fiir Gegenden, deren Untergrund aus rolligem 
Schotter besteht, in dem das Grundwasser sich mit griiBerer Geschwindigkeit bewegen 
kann, so daB der Eintritt einer geniigend groBen Menge Wasser in das Brunneninnere 
erfolgt, ohne daB groBe Flachen dafiir geschaffen werden miissen; weiters dort, wo 
das Wasser tief unter Terrain liegt, so daB mehrere Wasserstockwerke zusammen
gefaBt werden miissen, um das niitige Wasserquantum zu erreichen; endlich in Gegenden, 
wo den obersten, grundwasserfiihrenden Schichten wegen mangelhafter Qualitat aus
gewichen, bzw. dieselben abgesperrt werden miissen und untere, tiefer liegende Schichten 
ein zweckentsprechendes Wasser liefern; schlieLUich auch fiir stark wasserverbrauchende 
Industrien. Rohrbrunnen von 60 mm Durchmesser kiinnen 50 bis 100 ljsek. entnommen 
werden, in abnormalen Fallen noch mehr. 

Die definitive Verrohrung, die zur Ausgestaltung des Rohrbrunnens dient, wird 
innerhalb des Grundwassertragers in einer dem Schotterkorn entsprechenden Weise 
gelocht oder geschlitzt, um den Eintritt des Wassers zu ermiiglichen. In Fallen, wo der 
Boden feinsandig ist, muB diese Lochung noch durch Kupfer- oder Bronzegewebe iiber
deckt werd,en. Da manche Wasser infolge ihrer chemischen Zusammensetzung zer
stiirend oder verlegend auf Metallgewebe wirken, kommen Filter besonderer Kon
struktionen zur· Verwendung, iiber deren Ausfiihrung und Anwendungsmiiglichkeit 
nur der Fachmann entscheiden kann. 
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Schachtbrunnen, auch Kesselbrunnen genannt. Diese werden in 
Durchmessern von 1,00 bis 8 m und mehr ausgefuhrt, und zwar mit Ziegel- oder 
mit Betonwandungen. 

Schachtbrunnen sind besonders anzuwenden bei Bodengattungen, die W" asser 
schwer durchlassen, so daB zur Erreichung der gewiinschten Ergiebigkeit eine moglichst 

Abb.l 
Rohrbrunnen 

groBe Eintrittsflache durch eine groBe, offene Sohle und eine eventuell 
mit Schlitzen versehene Seitenwandflache geschaffen werden muB. 

Die Schachtbrunnen sind bezuglich ihrer Tiefe beschrankt, haben 
jedoch den Vorteil, daB sie bei entsprechendem Durchmesser einen 
groBeren Vorrat in ihrem Innenraum aufgespeichert haben, der bei 
ungleichmalligem Wasserbedarf - Feuersgefahr - ausgleichend zur 
Geltung kommt. 

OJ] 
1 

Abb.2 
Senkbrunnen 

Abb.3 
Biichsen brunnen 

Nach der Herstellungsweise unterscheidet man: 
a) Schachtbrunnen (Abb. 2), deren Mauerwerkskorper auf dem Terrain oder in 

einem trockenen Schacht hergestellt und mit einer Senkschneide aus Eisen oder Holz 
armiert wird und von da an - bei geringem Wasserandrang - mit Wasserhaltung 
und Untergraben, bei starkem Wasserandrang mit Baggerung weiter versenkt wird. 

Bauratgeber. 9. Auf!. 33 
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b) Schachtbrunnen mit ins Grundwasser eingebauten Biichsen (Biichsenbrunnen, 
[Abb. 3]). 

Bei dies en wird der Schacht bis zum Grundwasser - meist in Ziegeln und Zement· 
mortel - zum Teil mit stehenden Gurten mit einseitiger Lichtmauerung ausgefUhrt. 
Die Ausmauerung kann unter giinstigen Bodenverhaltnissen auch mit Bruchsteinen 
oder Beton erfolgen, doch ist immer als Bindemittel Portlandzement zu empfehlen. 
Nach Erreichen des Grundwassers wird eine Biichse entweder aus wasserbestandigen 
Holzdauben mit inneren Spannreifen, aus .armiertem Beton oder aus guBeisernen Teilen 
zusammengesetzt und in das Grundwasser vorgetrieben. Die erreichbare Wassertiefe 
ist besonders bei Holzbiichsen eine beschrankte. 

Bei allen Brunnen, aus welchen Wasser zu menschlichem GenuB entnommen wird, 
ist darauf zu achten, daB die 6rtlichkeit fiir den Brunnen so gewahlt wird, daB keinerlei 
Senk- oder Abfallgruben in der Nahe sind, weiters, daB WasEer von Obertag, sei es 
Regenwasser oder vorbeiflieBendes Bachwasser usw., nicht in den Brunnen gelangen 
kann, ohne eine entsprechende Bodenfiltration durchzumachen, ebensowenig aber 
einmal aus dem Schacht gepumptes Wasser wieder in denselben zuriickflieBen kann. 

D. Brunnenanlagen 
1. Brunnen, vollstandig im gew6hnliehen, mittleren Erdreieh auf 7,0 m 

Tiefe bis zum daselbst angenommenen Grundwasserstand ausgraben, mit hart~ 
gebrannten Ziegeln auf 1,2 m Liehtweite in Portlandzement ausmauern, Mauer
werk 15 em stark. Ab Sohle des Sehaehtes Niederbringen &er Brunnenbiiehse 
aus Larehenholz von 1,0 m Durehmesser bis zu einer Gesamttiefe von 10,0 m 
ab Terrain....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 1860,00 

2. Pumpe hierzu: 
a) Brunnenrohr aus GuBeisen mit darauf befestigtem Stander und Pumpen-

hebel fUr 10,0 m Tiefe, Leistung 30 l/Min., montiert ............... S 430,00 
je Meter Mehrtiefe .................................. .'. . . . . . . . . . .." 25,00 

b) Statt der GuBrohre und GuBstander, Holzrohre und Holzstander mit ge-
w6hnliehem Stiefelseh6pfwerk bis 10,0 m Tiefe ............ ; ........ S 390,00 
je Meter Mehrtiefe ............................................. "" 30,00 

c) Wasserauslaufstander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 70,00 
Bei obgenannten Posten a) bis c) sind einfaehe Ausfuhrungen angenommen. 
3. Brunnenpumpenaniagen (It. Abb. 3) bis 5,0 m Tiefe mit Handbetrieb, 

ganz aus Stahl konstruiert, mit Sehwungrad, aueh zum Spritzen geeignet, Leistung 
20 bis 30 IjMin. ....................................... S 380,00 bis S 450,00 

4. Brunnenpumpenanlagen (It. Abb. 3) mit Handbetrieb fiir Brunnen
tiefen bis 10,0 m, ganz aus Stahl konstruiert, mit Sehwungrad, Saug- und Druek
zylinder 4", mit Auslaufstander, Betrieb dureh einen Mann bei kurzfristiger Arbeits-
dauer, Leistung 40 IjMin. ........................................ S 860,00 

5. a) VersenkbrunnenhersteUung fiir Trink- und Nutzwasserzweeke 
bei einer Tiefe von 10,0 m im mittleren Erdreieh, einem Wasserstand von 3,0 m Tiefe, 
aus Beton, ausgestattet mit einer stahlernen Senksehneide und 30 em Betonmantel
starke oben und 40 em unten. Sand und Sehotter an der Baustelle dureh Ausgraben 
gewonnen: 

bei 1,5 m liehtem Durehmesser 

" 2,0"" " 
" 3,0"" " 
" 4,0"" " 

S 3000,00 
" 6500,00 
" 9500,00 
" 12000,00 
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Bei Durehmessern ab 3,0 m ist eine Betonmantelstarke von oben 40 em, unten 
60 em angenommen. 

b) Versenkbrunnenherstellung fur Fundierungen im nassen Terrain 
fUr eine Tiefe von 10,0 m und einem 1iehten Durehmesser von 1,4 m, Betonmante1-
starke oben 30 em, unten 45 em, samt Ausmauern oder Betonierung des Sehaehtes 
naeh erreiehter Tiefe ............................................ S 4500,00 

Brunnengraben und -mauern mit Ziegeln O. F.l) 

lnnerer Brunnen- I I I I I I I I ~ 
_d_u_rc_h_m_e_ss_e_r_. _. _ .. _._. _ .. _._11_1_1-_1,_1 +-_1,_5 -,--2_,0-+_2_,5-+_3_,0--,-_3_,5-+-_4_,0-,-_3_,5-+-_5_,0_1 ~ ~ 
Wandstarke ........... cm 15 I 15-30 I 30 I 30-45 I 45-60 I 60 ~ § 

Erdaushub ..... m3 1,6 2,6 5,3 7,5 10 15 19 ·26 21 .£ i:I bl)<D 
Mauerwerk. . . .." 0,6 0,8 2,2 2,5 3,1 5,6 6,3 9,7 10,6 i:I 'd ,0 

.. 000"-
Ziegel O. F ..... St. 160 225 590 720 880 1520 1750 2720 2975 ~1='l8 
Portlandzement. kg 100 150 300 350 450 550 750 1200 1400 'd S ...... 

----~---------------I·--~--~~--~--+---~--~---+---+----I i:I <D ~ 
0-5 . . . . . . . . .. m 20 27 58 72 90 140 170 245 270 ~ ~ ~ 

,1111111111 

25,0 

5-10 . . . . . . . .. " 22,5 30,5 65 81 100 154 186 263 290 ..... ~ ~ 
10-15 ......... " 25 34 72 90 no 168 202 281 310 !1~ 
15-20 . . . . . . . .. " 27,5 37,5 79 99 120 182 218 299 330 .$ .......... 
20-25 ......... " 30 41 86 108 130 196 234 307 350 1=0$$ 
25-30 ........ , " 32,5 44,5 93 117 140 210 250 325 370 ~ 
30-35 . . . . . . . .. " 35 48 100 126 150 224 266 343 390 ,~ 
35--40 . . . . . . . .. " 37,5 51,5 107 135 160 238 282 361 410 :§ 
40-45 . . . . . . . .." 40 55 114 144 170 252 298 379 430 w 
45-50 . . . . . . . .. " 42,5 58,5 121 153 180 266 314 397 450 ~ 

Beispiel: Ungefahre Arbeitszeit fUr einen Brunnen von 5 m lichtem Durohmesser, bis 12,0 m 

10 

normalem Boden, von 12-15 m Konglomeratsohichten von zussmmen 
1,5 m l\faohtigkeit. Gesamttiefe 25,0 m, ab 18,0 m Wasser. 

Von 0-5 5 x 270 =1,350 
5-10 5 x 290 = 1,450 

10-15 5 x 310 = 1,550 
15-20 5 x 330 = 1,650 
20-255x350=1,750 

Wasser 18-20 m 2 x 330 = 660 
20-25 5 x 350 = 1,750 

Konglomerat 
0,6 x 1,5 x 310 = 279 

10,439 Stunden = bei 8 Mann 
etwa 27 Woohen. 

Probebelastungen von Eisenbetontragwerken im Hochbau 
Von Zivilingenieur Dr. lng. Viktor Mautner 

Wenn naeh ONORM B 2302, § 13, Absatz 1 bis 3, die Priifung des Betons 
dureh Probewude1 bzw. Probeba1ken (ONORM B 2303) vor Beginn und wahrend 
der Ausfiihrung des Tragwerkes die geforderte Druekfestigkeit ergeben hat, die 
Verarbeitung der Betonmasse im Sinne des § 7 der ONORM B 2302 durehgefuhrt 
wurde, die Zugfestigkeit der Bewehrung der ONORM entspricht und die Ein-

') AUB Ilkow, A.: "Material- und Zeitaufwand", 3. Aufl., Verlag Julius Springer, Wien 1927. 
33' 
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lagen in planmaBiger Form und Lage eingebracht wurden, kann im allgemeinen 
von Probebelastungen bei Hochbauten Abstand genommen werden. 

Wird die Durchfuhrung von Probebelastungen aus besonderen Grunden, z. B. 
bei neuartigen Konstruktionen, fur einzelne Bauteile verlangt, so solI sie, um 
das Auftreten von Zugrissen im Tragwerk zu vermeiden, auf den unbedingt 
notwendigen Umfang beschrankt werden. 

Die Probebelastung darf bei Verwendung von Portland- oder gleichwertigem 
Zement ohne besondere Genehmigung nicht vor Ablauf von sechs Wochen, bei 
fruhhochfestem Zemerit nicht vor Ablauf von drei Wochen nach Beendigung 
der Betonierung erfolgen. 

Die Kosten der Probebelastungen durfen dort, wo sie voraussichtlich durch
zufuhren sein werden, beim Veranschlagen nicht ubersehen werden. 

Berechnung der Durchbiegung unter Einwirkung der Probelast 
Die Probelast hat in der Regel der der Standberechnung zugrunde gelegten 

Last zu entsprechen. 

Die Durchbiegung eines Tragers ist allgemein: bi = :J' wobei "m" das 

Moment des mit der Momentenflache "F" belasteten Tragers, "J" dessen 
Tragheitsmoment und "E" die Formanderungszahl des Betons bedeuten. 

In folgender Tabelle sind fiir die 
im Hochbau am haufigsten vorkommen
den Belastungsfalle fur die Fe I d mit t e 

~ des frei aufliegenden Tragers die Werte 
F=~++++f!++i+H-H+f!+!oH++++f++++f++++!-F=l v "F" und "m" zusammengestellt. 

Fur durchlaufende bzw. einge
spannte Trager laBt sich die Durch-

~--------z--------~ 

~ 
biegung "b" in Feldmitte aus der 
Differenz der Durchbiegungen des frei 
aufliegenden Tragers b1 und jener be
stimmen (b2), die sich fur den nur mit 
den Stutzmomenten Ma und Mb be
lasteten Tragerteil in Feldmitte ergibt 
(siehe Abb. 1). 

Abb. 1. Durchbiegung des durchlaufenden bzw. des Die Stutzmomente sind nach den 
eingespannten Tragers Gleichungen Seite 54 zu ermitteln. 

Fur den durch Ma und Mb belasteten Freitrager ist fiir Feldmitte das 

Moment der Momentenflache: p = !~ (M. + Mb) und die Durchbiegung: t52 = ; J . p, 

die Gesamtdurchbiegung somit: t5 = (b1 - b2) = ; J (m - p). 

Fur das Endfeld durchlaufender Trager ist M. bzw. Mb = O. 
Beispiel: Beiderseits eingespannter Trager mit einer Einzellast "P" in Feldmitte. 

1 
Fiirdiesen BelastungsfalllautTabelle Seite 517 ist: m =48" PZS, ferner nach Seite 52 

Pl Pl3 1 Pl2 
Ma = Mb =-8; daher f! = 64' somit: (j = 192· EJ· 
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Die Formanderungszahl des Betons ist nach ONORM B 2302, § 17, Punkt 1, 
mit 210000 kg/cm2 anzunehmen. Solange der volle Betonquerschnitt auch in 
der Zugzone wirkt, also vor dem Auitreten der ersten Risse, welcher Fall bei 
normalen Probebelastungen in Betracht kommt, kann mit "E" = 250000 bis 
400000 kg/cm2 gerechnet werden. 

B.elastungsfall 

~111:11111111111111111111111111111111~11II'"1111111111111111111111~ 

bf f J I i3 
EiliffIB 
±±±± 

1:i~~f .~ I f I fj 
~----------.Z ~ 

Wrrr~rrrr t Z-nc& j 
FUr eine Lastanzahl n> 6 konnen mit geniigender Genauig

keit folgende Belastungsgleichwerte eingefiihrt werden: 

W . d Pn enn "n" eme gera e Zahl: ql = -Z-, 

" ungerade 

Momentder 
Momenten- Momenten-

fUiche flache in 
F Feldmitte 

m 

1 
12 qP 

PZ2 1 
8 48 PP 

2 23 
9"Pl2 648 PZ3 

5 19 
-Pl2 384 Pl3 16 

21 63 
50 Pl2 -'Pl3 

1000' 

35 
72 Pl2 

11 
144"Pza 

1 5 
12 ql l3 384 qlZ' 
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Instrumente fur die Messung der Durchhiegung 
Biegungsmesser von Griot (Abb. 2) 

Teilung 1/10 Millimeter, ablesbar 1/50 Millimeter. Der MeBdraht wird an der 
Unterflache des zu untersuchenden Konstruktionsteiles einbetoniert und an seinem 
unteren Ende mit einem Gewicht von Ibis 2 kg belastet. Dann wird das Instrument 

Abb. 2. Biegungsmesser von Griot 

auf einer feststehenden Unterlage in gewunschter Beobachtungshohe so mit dem 
Spanndraht in Beruhrung gebracht, daB letzterer zwischen die beiden Rollen "r" zu 

liegen kommt und diese tangiert; hierauf wird der 
Apparat befestigt. Um Einzustellen, druckt man die 
Rollenfeder zuruck und stellt den Zeiger auf Null. 

Biegungsmesser von Michaelis (Abb. 3) . 

Ablesbar 1/20 Millimeter. Der Spanndraht wird 
an der Klemmschraube einer Hulse befestigt, die 
zum Zwecke der Anbringung des Drahtes aus dem 
Gehause herausgezogen werden kann, in welchem 
sie federnd angeordnet ist. Durch Freilassen der 
Hulse wird der Draht straff gespannt und der 
Zciger stellt sich auf einen gewissen Teilstrich ein, 

Abb. 3. Biegungsmesser von Michaelis der als Anfangsablesung zu vermerken ist. 

Anhringung der Biegungsmesser 
Bei der Anbringung der Durchbiegungsmesser ist darauf zu achten, daB die 

Durchbiegung der Bauteile, auf welchen der zu untersuchende Tragwerksteil aufruht, 
bzw. daB die Zusammenpressung des Baugrundes unter Saulen und Mauern ohne 
EinfluB auf das Mefiresultat bleiben. 

1st z. B. die Durchbiegung eines Nebentragers "N" zu messen (Abb. 4), so wird 
zweckmafiigerweise unter demselben zwischen den beiderseitigen Haupttragern "H" 
ein Pfosten befestigt und an diesen der Durchbiegungsmesser angebracht. Bei dieser 
Anordnung wird also die relative Einsenkung des Nebentragers gegenuber den 
Haupttriigern gemessen. 

Behelfsmaf3ig hergestellter Biegungsmesser 
Dort wo die vorgenannten Durchbiegungsmesser nicht beschafft werden konnen 

bzw. in der erforderlichen Anzahl nicht vorhanden sind, konnen auf der Baustelle 
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einfache hOlzerne Vorrichtungen hergestellt werden, welche die Messung der Durchbiegung 
mit 1/10 Millimeter Genauigkeit ermiiglichen, Abb. 5. Auf einem Untergestell "U", das 

~:~ "" i,d",,,, F 
Abb. 4. Anbringung der Biegungsmesser 

zur Sicherung gegen Verschiebungen mit Ziegeln usw. belastet werden kann, werden 
senkrecht zwei Staffelhiilzer ,,8t" gut versteift aufgestellt. An dem einen derselben 
wird mittels eines Bolzens "B", der 
in einer Blechhiilse leicht drehbar 
gelagert ist, ein Hebel "H" ange· 
bracht. An dessen anderem Ende ist 
ein Zeiger aufgesetzt, der sich langs 
einer in Millimeter geteilten Skala 
bewegt, die auf dem zweiten Staffel 
befestigt ist. Die Lange des Hebel
armes ist "Z". An der Stelle, an 
welcher die Durchbiegung eines Kon
struktionsteiles gem essen werden soIl, 
wird an diesem genau vertikal eine 
Latte "L" befestigt, die von dem 
Punkt B des Hebels H urn Z/l0 ab
steht, und an diesen durch einen 
Bolzen B1 gelenkig angeschlossen ist. 
Durch diese Anordnung kann die 
Durchbiegung auf der Skala in 
zehnfacher VergriiBerung abgelesen 
werden. 

~/$~~ 

L 

Abb. 5. Behelfsmallig hergestellter Biegungsmesser 

An Stelle der Latte .,L" kann auch ein MeBdraht verwendet werden, der urn 
einen in der Entfernung von Z/l0 yom Drehpunkt des Hebels an diesem fest an
gebrachten Bolzen geschlungen und mit einem Gewicht belastet wird. 

Ein solcher MeBdraht kann dann verwendet werden, wenn Temperaturschwan
kungen wahrend der Durchfiihrnng der Probebelastung keine meBbaren Langen
andernngen desselben veranlassen. 

Aufbringung der Probelast 
Die Probelast ist derart aufzubringen, daB sie in sich beweglich ist, also 

zwanglos den Durchbiegungen fglgen kann. Dieser Forderung wird durch lose 
aufgebrachtes Schottermaterial weitgehendst entsprochen. Wird als Probelast 
Schotter oder Zement in Sacken verwendet, so mussen diese in Zwischenraumen 
aufgelegt werden. SolI die Belastung durch Ziegel erfolgen, so sind diese in von
einander getrennten, einzelnen Stapeln zu schlichten. 

Das Belastungsmaterial ist lagenweise aufzubringen. Nach jeder Lage ist 
eine Pause von 3 bis 5 Minuten einzuschalten, nach deren Ablauf die Ablesung 
am Durchbiegungsmesser vorgenommen wird. 

1st die Probelast voll aufgebracht, so solI sie mindestens drei Stunden 
liegen bleiben, worauf dann die Endablesung erfolgt. 
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Die bleibende Durehbiegung ist friihestens drei Stunden naeh Beseitigung 
der Probelast festzustellen. Sie darf z. B. bei Balken auf zwei Stutzen hoehstens 
ein Viertel der gemessenen Gesamtdurehbiegung, bei Aussehaltung des Einflusses 
etwaiger Auflagersenkungen, betragen. 

Siedlungswesen 
Von Oberstadtbaurat lng. Rudolf Munster 

Grundaufwand. Fiir die erste Ermittlung der fur die Siedlung erforderlichen 
Grundflaehe sind zu den Flaehen der geplanten Siedlerstellen etwa 25% fiir StraBen
und Wirtschaftswege zuzusehlagen; dabei sind sparsame AufsehlieBung, eine GroBe 
der einzelnen Siedlerstellen (umfassend Vorgarten, Haus, Hof und Garten) von 
150 bis 300 m2 und die Erriehtung der Einfamilienhauser in Reihen oder Gruppen 
vorausgesetzt. Bei groBeren Siedlerstell~n wird der perzentuelle Zusehlag etwas 
geringer, bei Einzel- oder Doppelhausern erhoht er sieh wesentlieh. Die fur etwaige 
Gemeinsehaften (Spielplatze, Genossensehaftshaus u. dgl.) erforderliehen Grund
flaehen sind besonders zu ermitteIn. 

Lageplan. Die wirtsehaftliehsteAufsehlieBung ergibt einen Lageplan mit mogliehst 
kurzen StraBen und beiderseitiger Verbauung in Reihen oder Gruppen. Auf ein 
Siedlerhaus entfallen dann bei obigen ParzeIlengroBen und einer verbauten Flaehe 
von etwa 40 m2 per Haus rund 5 bis 6 m StraBenIange. Bei kurzen Gruppen und 
besonders bei Doppel~ und Einzelhausern tritt nieht nur eine namhafte Verteuerung 
der Baukosten dureh die Mehrkosten der Eekhauser ein (siehe unten), sondern 
es erhohen sich auch die Kosten der AufsehlieBung ganz wesentlich dureh die Ver
langerung der erforderliehen StraBen. (Bei Doppelhausern gegenuber langen 
Gruppen urn etwa 20%.) 

Bei der Linienfiihrung der StraBen ist die rein westostliehe Richtung zur 
Vermeidung reiner Nordfronten der Hauser naeh Mogliehkeit einzusehranken. 
Kurze WohnstraBen konnen mit etwa 3 m Fahrbahnbreite und beiderseitigen 
Gehwegen von 1 m Breite (oder auf der einen Seite 1,5 m Gehweg, auf der anderen 
Seite 0,5 m Sehutzstreifen), zusammen also mit einer Breite von 5,0 m zwischen 
den Vorgartenabfriedungen ausgefiihrt werden; langere WohnstraBen -sollen zwei
spurig mit mindestens 5,0 m Fahrbahnbreite und beiderseitigem Gehweg von 
1,5 m Breite, zusammen mit 8 m Breite angelegt werden. Der Hausabstand soIl 
in allen Fallen wenigstens 12 bis 14 m betragen. Saekgassen haben einen Wende
platz von 8 m Durehmesser zu erhaIten. Sehr vorteilhaft kann die Anordnung 
groBer Baubloeke mit Randverbauung der umsehlieBenden StraBen und ErschlieBung 
der verbleibenden Kernflaehen der BaublOeke dureh Wohnhofe sein. Wirtsehafts
wege haben eine Breite von 2,0 m zu erhalten. Bei ganz kleinen Siedierstellen 
(etwa bis 150 m2) oder bei Anordnung von Einzel- oder Doppelhausern konnen 
die Wirtsehaftswege entfallen. 

GrundriBeinteilung. Fiir die Haustypen der Siedlerhauser (Familienhauser) 
lassen sieh naturgemaB keine bestimmte RegeIn aufstellen. Als zweekmaBig, 
wirtsehaftlieh und aueh fiir groBere Familien ausreiehend haben sieh zweigesehossige 
Siedlerhauser von etwa 40 m2 verbauter Flaehe erwiesen, die im ErdgesehoB einen 
Vorraum, eine Wohnkuehe und eine SpUle oder einen Vorraum, ein Wohnzimmer 
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und eine Kiiche nebst kleiner Waschkiiche oder Bad, im ObergeschoB ein SchIaf
zimmer und eine bis zwei kleine SchIafkammern enthalten. 

Bauausfiihrung und Bauerleichterungen. Die moglichst billige Bauausfiihrung 
der Siedlerhauser setzt eine Reihe von Bauerleichterungen voraus, die zum Teil 
fiir Wien mit Verordnung der Landesregierung vom 6. Mai 1930 generell zu
gestanden wurden. Die wichtigsten dieser Bauerleichterungen sind: eine Lichthohe 
der Raume von 2,30 m, Kellerlichthohe 1,90 m; Verwendung von Hohlmauern 
an Stelle von Massivwanden, Ausfiihrung der Kellermauern in gleicher Starke 
wie die ErdgeschoBmauern (wenn statisch zulassig!); Anordnung von holzernen 
Tramdecken mit versenkter Sturzschalung und Rohrputz oder von offenen 
holzernen Decken ohne Beschiittung (im letzteren FaIle muB der obere Stock 
mit einem ausreichenden Warmeschutz sicherstellenden Belag versehen sein und 
muB die Deckenuntersicht in Kiichen, Kochnischen, Wasch- und Spiilkiichen, 
Baderaumen tind Aborten mit einem Rohrputz versehen werden); Verwendung 
der Trame des oberen Stockwerkes als Bundtramlage des Daches (bei Sicherung 
der Verbindungsstellen mit dem DachgehOlz gegen Flammenangriff); Einbau der 
Weichholzstiegen ohne Rohrputz der Unterseite mit steilem Steigungsverhaltnis 
(gewohnlich 20 em Stufenhohe und 24 em Stufenbreite); Verwendung von Torf
streuklosetten und Kompostierung der Fakalien in Diingergruben (an Stelle der 
Anordnung von Senkgruben), wenn die dauernde Verwertung der Abfallstoffe fiir 
die Diingung der Garten gegeben ist (intensive Bewirtschaftung und GartengroBe < 

von mindestens 400 m2). Bei Genossenschaftssiedlungen, deren Hauser im Eigentum 
der Genossenschaft verbleiben, werden iiberdies die Trennungswande der Siedler
hauser halbsteinstark als Wohnungstrennungswande ausgefiihrt, wobei die Dach
schalung oder Lattung an der Trennungswand unterbrochen und die Dacheindeckung 
in Mortel gelegt wird. 

Als Hohlmauern empfehlen sich besonders Ziegelhohlmauern, bestehend aus 
zwei je 12 em starken, aus liegenden Scharen gebildeten Wanden, die in jeder 
vierten Schar durch 1 m voneinander entfernte, schachbrettartig verteilte Anker
steine verbunden sind. Solche Wande sind Wanden aus Betonhohlsteinen und aus
gefachten oder verkleideten Fachwerkswanden wirtschaftlich ebenbiirtig, hin
,sichtlich Dauerhaftigkeit und Schutz gegen Kalte und Schlagregen jedoch weit 
iiberlegen. Zur Druckverteilung des Deckengewichtes auf die Hohlmauern ordnet 
man am besten unter der Tramlage einen Giirtel aus Vollmauerwerk in der Hohe 
von vier Ziegelscharen an, der mit zwei Rundeisen von 7 bis 10 mm Durchmesser 
bewehrt wird. Eisenbetonroste sind weniger zweckmaBig und bediirfen einer Ver
kleidung (Warmeisolierung, Verhiitung von Schwitzwasser). 

Siedlungszonen. Fiir das Wiener Stadtgebiet wurden mit GemeinderatsbeschluB 
vom 4. Mai 1921, Pro Z. 4980, fiir bestimmte abgegrenzte Siedlungsgebiete besondere 
Verbauungsbestimmungen beschlossen, die im wesentlichen folgendes beinhalten: 
Gewerbliche Betriebe und Anlagen werden in den Siedlungsgebieten nur fallweise 
zugelassen, wenn sie den Interessen der Siedlung oder der Siedler dienen und wenn 
damit keine Belastigungen durch Rauch, RuB, Staub, Larm oder widrige Geriiche 
sowie keine Verunreinigung der Abwasser verbunden sind. In den Siedlungs
gebieten sollen hauptsachlich Einfamilienhauser errichtet werden; Mehrfamilien
hauser konnen zugelassen werden, wenn an jeder Stiege und in jedem GeschoB 
nicht mehr als zwei Wohnungen liegen. Die Hauser konnen ebenerdig mit ausge-
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bauten Dachgeschossen oder einstockhoch erbaut werden. Die Wohnungen sollen 
in der Regel nicht mehr als 65 m2 Wohnflache (das sind die Wohn- und Schlafraume 
und die Wohnkuchen nach Abzug der Kochnische) und nicht mehr als 55 m2 sonstige 
Nutzflache aufweisen. Die verbaute Flache darf bei Einfamilienhausern und bei 
Zweifamilienhausern mit zwei Wohngeschossen nicht mehr als 120 m2, bei eben
erdigen Zweifamilienhausern und bei Drei- und Vierfamilienhausern nicht mehr 
als 240 m2 betragen. Bei Mehrfamilienhausern sind uberdies ebenerdige Anbauten 
fur Wirtschaftszwecke bis zu 30 m2 verbauter Flache fiir jede Wohnung zulassig. 
Die GroBe der Parzellen hat in der Regel bei Einfamilienhausern 400 m2, bei Mehr
familienhausern 400 m2 fur jede Wohnung zu betragen, wobei Vorgarten von 
weniger" als 4 m Breite und weniger als 30 m2 Flache auBer Betracht bleiben konnen. 

Baukosten. Die Baukosten eines einstockigen Siedlerhauses von etwa 40 m 2 

verbauter Flache, etwa ein Drittel unterkellert, Hauptmauern aus Ziegelhohlmauer
werk, Decken mit Rohrputz und Beschuttung auf versenkter Sturzschalung,weichen 
FuBboden, Strangfalzziegeldach, Installation der Wasser- und Gasleitung, des 
Abortes und des elektrischen Lichtes samt Herstellung der Anschlusse betragen 
bei einem Reihenhaus (Mittelhaus) und bei Zugrundelegung der obenangefuhrten 
Raumeinteilung und aller BauerIeichterungen je nach Lage etwa S 320 bis 370 
per Quadratmeter. Eckhauser sind urn etwa 10% teurer. Zur ersten Orientierung 
uber die gesamten Kosten einer genossenschaftlichen Siedlungsanlage mit obigen 
Haustypen mit sparsamer AufschlieBung mogen die folgenden Zahlen dienen, 
wobei vorausgesetzt ist, daB die erforderlichen Leitungen an der Grenze der Siedlung 
vorhanden sind, also keine Zuleitungen notwendig werden: Fiir die Verteilung 
des Trinkwassers rund 1,5 bis 2%, fiir die des Leuchtgases rund 1,5 bis 2,0%, fiir 
die Stromverteilung (Freileitungen und Transformator) rund 1,0 bis 1,5%, fiir 
die HersteHung der WohnstraBen (ein- oder zweispurige MakadamstraBe oder 
BetonstraBe und berieselte Gehwege) rund 4,0 bis 5,0%, fur die Entwasserung und 
die Fakalienableitung bei Senkgruben und Sickergruben samt Leitungen rund 
4,0 bis 5,0%, bei Kanalisierung rund 6,0 bis 7,0% der Baukosten der Siedlungshauser. 

Grof3enangaben liir Nebengebaude und landwirtschaftliche 
Anlagen 

1. Gewachshauser (Glashauser). Ihre Hauptfront ist womoglich gegen 
Sudost zu legen. Die erforderliche Temperatur fiir 

kalte . Hauser oder Konservatorien betragt................... I bis 60 C 
laue " "Tepidarien " .................. , 6 " 12 0 " 

warme" "Kalidarien " ................... 10 " 180 " 

Die Vorderwand mache man 0,95 bis 1,25 m hoch und setze sie auf ein min-
destens 0,3 m uber die Erde ragendes Fundament. Die Stellagen werden in der 
Mitte, vOn der Vorderfront zirka 1,2 bis 2 m entfernt, aufgestellt, so daB der Vorder
gang 0,6 bis I m breit wird. Fensterregale werden 0,5 bis 0,6 m breit gemacht. 
Lohbeete mache man Ibis 1,25 m tief, an der Hinterwand 0,15 bis 0,2 m hoher. 

2. Wag ens chupp en erhalten ihre GroBe nach den zu unterbringenden Wagen 
und Geratschaften; nachstehend sind einige maBgebende Abmessungen angegeben: 

I Kutsche 1,6 bis 1,9 m breit, 2,8 m hoch, ohne Deichsel 3 bis 4 m lang, mit 
Deichsel 6,3 m lang; 
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1 Emtewagen 1,6 bis 2,2 m breit, ohne Deichsel 3 bis 5 m, mit Deichsel 6 bis 
7,7 m lang; 

1 Ackerwagen 2,5 bis 3,2 m breit, 6,5 m lang; 
1 Schlitten 1,9 bis 2,5 m lang, 1 bis 1,25 m breit; 
1 Feuerspritze 1,6 m Qreit, ohne Deichsel 3 m, mit Deichsel 5,4 m lang; 
1 Pflug 2,2 bis 3,2 m lang, 0,95 bis 1,6 m breit; 
1 Egge 1,25 bis 1,9 m lang, 1,25 bis 1,4 m breit. 
Die Tore sollen wenigstens 2,5 m breit, fUr Fracht- und Ackerwagen 4,4 m 

breit und 3,5 m hoch sein. 

3. Heuschuppen erfordern fUr je 100 kg Heu 1,5 mS Lagerraum. 

4. Holzschuppen. Holz wird etwa 3,0 m hoch geschlichtet. FUr Zerkleinern 
des Holzes werden 5 bis 10 m2 Grundflache benotigt. 

5. Pferdestalle. Die Hauptfront derselben wird am besten gegen Norden 
oder Osten gestellt; der Standraum ohne Krippe ist: 

fiir 1 gewohnliches Ackerpferd 2,2 bis 2,5 m lang, 1,25 m breit; 
" 1 starkes Ackerpferd, Kutschen- oder Wagenpferd 2,5 bis 2,8 m lang, 

einschlieBlich Streichbaum 1,4 bis 1,5 m breit; 
" 1 solches Pferd im Kastenstande 2,5 bis 2,8 m lang, 1,9 m breit; 
" 1 sehr schweres Pferd 3,1 m lang, 1,75 m breit; 
" 1" " "im Kastenstande 3,1 m lang, 1,9 bis 2,2 m breit; 
" 1 Hengst "" 3,1 m lang, 2,2 bis 2,5 m breit; 
" 1 ~iutterstute mit Fohien 3,8 m Ia!lg, 3,8 bis 5,1 m breit; 
" 1 Foblen in eigenen Stallen 4 m2• 

Gang brei te: in gewohnlichen Stallen 1,25 bis 3 m, in Marstallen bei einer 
Reihe Pferde 1,6 bis 2,2 m, bei zwei Reihen 2,5 bis 4 m. 

Luftziige bringe man in den Umfangsmauern in Entfernungen von 2 bis 3 m 
an; dieselben sind 0,05 m im Quadrat mit 0,2 bis 0,3 m Steigung anzulegen. 

Stallh6he: fUr eine geringe Anzahl Pferde ................. 3,0 bis 3,5 m 
" 10 bis 30 Pferde ......................... 3,5 " 4,0" 
" Kavalleriestalle, Gestiite . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,0 " 6,0" 

Tiiren: einfliigelige 1,1 bis 1,25 m breit, 2,2 bis 2,5 m hoch 
zweifliigelige 1,25" 1,6" " 2,2" 2,5 " " 
zum Hineinreiten 2 "2,5,, " 2,7" 3,15" " 

" Hineinfahren 2,75 ,,3 " " 3 "3,5,, " 
Fenster: 1,25 bis 1,6 m breit, 0,8 bis 1 m hoch; Fensterparapethohe 2 bis 

2,5 m. 
Streichbaume: 1 m iiber dem FuBboden. 
Die Oberkante der Krippen (Futtermuscheln, Futtertische) solI in Stallen 

fUr kleine Pferde 0,95 bis 1,1 m, fUr groBe und Luxuspferde 1,2 bis 1,5 m iiber 
dem FuBboden Iiegen. 

Raufen werden 0,3 bis 0,4 m hoch iiber den Krippen angebracht. 
Die Futterkammer erfordert fiir jedes pferd etwa 0,5 m2 Grundflache. 

6. Rindviehstalle. Die Lage der Hauptfront ist am besten gegen Norden 
oder Westen. 
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Standraum ohne Krippe: 
fur 1 Ochsen 2,2 bis 2,5 m lang, 1,25 bis 1,4 m breit 
" 1 groBe Kuh 2,0 " 2,3" " 1,25" 1,4" " 
" 1 kleinere " 2,0 " 2,2" " 1,0 " 1,2" " 
" 1 Jungvieh 1,9" " 0,9 " 1,0" " 
" 1 Kalb in eigenen Stallen 1,4 bis 1,6 m2• 

Gangbreite: fiir Gange hinter dem Vieh 1,25 bis 2 m, fiir Futtergange mit 
doppelten Krippen und Schwellen 1,9 bis 2,2 m, mit einfacher Krippe und Schwelle 
1,25 bis 1,5 m. 

Stalltiefe bei Langstellung in 2 Reihen mit mittlerem Futtergang und 2 Diinger
gangen 7,2 bis 9 m, bei Querstellung fUr 12 Stuck 13 bis 17 m. 

StallhOhe bei geringerer Amahl 2,8 bis 3,1 m, fiir 12 bis 30 Stuck 3,1 bis 3,8 m, 
fiir 100 Stuck 4 bis 5 m. 

Krippen 0,8 m hoch uber dem FuBboden, Breite derselben, wenn aus Stein, 
0,4 bis 0,5 m, aus Holz 0,45 bis 0,5 m; Tiefe 0,23 bis 0,31 m. 

Fensterparapethohe 1,6 bis 2 m; auf 1 m2 Stallgrundflache nehme man 1/20 m2 

Fensteroffnung. 
Futterboden. Raumbedarf fiir eine Kuh 14 m3• 

Futterkammer, per Stuck Vieh 0,4 bis 0,6 m2 Grundflache. 
7. Schafstalle. Lage derselben am besten gegen Suden. Raumbedarf fur je 

1 Schaf bei kleineren Herden 0,7 m2, bei groBeren Herden 0,6 m2, fUr Mutterschafe 
0,7 bis 0,8 m2, fUr 1 Widder in besonderer Sprungkammer 1 bis 1,8 m2• 

Stalltiefe 9,5 bis 12,5 m; bei Raufenstallungen benotigt 1 Schaf 1 m Lange und 
0,4 m Breite; die Doppelraufen werden in Entfernungen von 2,8 m von Mitte zu 
Mitte und 1,9 m von der Hauptfront entfernt gestellt. 

Der FuBboden ist 0,15 bis 0,3 m uber das natiirliche Gehinde zu legen. 
Tore 3 m breit, mindestens 3 m hoch, an jeder freien Seite eines; Eingangs

tiiren: fiir je 15 bis 18 m Stallange 1 Tiir. 
Die Mauern sind im Innern bis auf 1,25 m Hohe glatt zu verputzen. ~ Futter

bodenraum fiir 1 Schaf 0,5 m3• 

8. Schweinestalle. Lage am besten nach Suden. 
Raumbedarf, und zwar: 

fiir Ferkel per Stuck 0,5 bis 0,6 m2 Grundflache 
" kleine Jungschweine " 
" groBe " 
" Mastschweine 
" Zuchtsaue 
" Eber 

Stallhohe 2,5 m. 

" 
" 
" 
" 

" 0,8 " " 
" 1,0 " " 

1,2 " 2,0 " " 
" 3,5" 4,0 " " 
" .3,0 " 5,5 " " 

FuBboden aus hochkantigen Klinkern oder 0,08 m starken, 
Pfosten. - Futterrauill die Halite des Stallraumes. 

hohlliegenden 

9. Getreidescheuern. Lage derselben am besten gegen Osten oder Westen. 
Den notwendigen Rauminhalt derselben bestimmt man nach dem Ertrage, 

der bei mittelgutem Boden folgendermaBen anzunehmen ist: 
Wintergetreide, Weizen oder Korn, fiir je 1 ha 500 bis 700 Garben; 

100 Garben= 12,4 m3• 
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Sommergetreide, und zwar Gerste, fUr je 1 ha 800 Garben, 100 Garben= 10,8 m3• 

Hafer, fUr je 1 ha 360 Garben, 100 Garben= 10,8 m3• 

Hiilsenfriichte, fUr je 1 ha 50 m3• 

Wiesenklee, fiir je 1 ha 75 m3• Wjesenheu ebenso. 
Scheuertiefe U bis 14 m. ScheuerhOhe 4,5 bis 7 m. Scheuerlange hOchstens 

63 m; es sollen hOchstens drei Quertennen angebracht werden. 
Tennenbreite bei einfacher Bahn 3,15 bis 3,8 m, bei doppelter 4,4 bis 5 m. 
Bansen zwischen zwei Tennen 13 bis 15 m breit, zwischen Tenne und AbschluB

mauer 9 bis U,5 m breit. 
Tennwande 1,1 bis 1,6 m hoch. Tennhohe mindestens 0,4 m iiber dem natUr

lichen Gelande. 
Lehmschlagtennen mache man 0,3 m, holzerne Tennen mindestens 0,08 m stark. 
10. Ta bakscheuern verlangen fiir 5000 kg Tabak, welcher auf SchnUre 

gezogen und zum Trocknen aufgehangt wird, einen Raum von 19 m Lange, 9,4 m 
Breite und 6,3 m Hohe. 

U. Schiittboden. Lage derselben am besten gegen Osten oder Westen. Die 
GroBe wird ebenfalls nach dem Ertrag bestimmt; .Aussaat und Ertrag stehen in 
folgendem Verhaltnisse: 

Erforderliche Aussaat fiir je 1 ha 
bei Weizen oder Roggen ...... . 

Gerste ........................ . 
Hafer ......................... . 
Erbsen oder Bohnen ............ . 
Wicken oder Linsen ........... . 
Buchweizen ................... . 
Raps ......................... . 
Leinsamen .................... . 
Kartoffeln .................... . 

;:; ~~ I 
2,7 " 
2,2 " } 
1,6 
1,1 " 
1,1 " 
0,3 " 

19,4 " 

Ertrag 

6- bis 8fache Aussaat 

8- bis 10 " 

20 " 
24 
24 

12- bis 15 " " 
" 

Die SchiitthOhe betragt fiir altes Getreide 0,65 m, fiir neues 0,4 bis 0,5 m, 
fiir Hafer 1 m, woraus man den Fassungsraum fiir Schiittboden leicht bestimmen 
kann. 

So viele Dezimeter die Schiittung hoch ist, so viele Hektoliter liegen auf 1 m2 

Grundflache; Gange und Umschaufelplatze erfordern einen 25%igen Zuschlag zu 
der derart berechneten Grundflache. 

GeschoBhohe 2,2 bis 2,5 m vollkomm~n hinreichend, FensterparapethOhe 
am besten 0,65 m. 

Die Tiefe des Schiittbodens ist am vorteilhaftesten zwischen 9,5 und 13 m 
anzuordnen. 

Der FuBboden des untersten Geschosses soIl mindestens 0,5 m iiber dem Terrain 
liegen. 

12. Wirtschaftshofe. Dieselben werden am besten so angelegt, daB man 
im Norden die Viehstalle, im Osten die Scheuern, im Siiden die Wagenschuppen, 
Mastviehstalle und sonstige Nebengebaude und im Westen die Wohngebaude 
anordnet. 
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GroBenangaben fUr sparsamen W ohnhausbau 
Vorschlage des d.-o. Arbeitsausschusses fill Vereinheitlichung im Hochbau 

(Veroifentlicht in "Der Architekt", XXII. Jahrgang, 9. Heft) 

Vorschlage 
fUr 

.}Iindest
Raum
groDen 

Bezeichnung 

Schlafzimmer m 2 

W ohnkuche oder 
. Wohnstube m2 

Kochkuche m2 

Schlafzimmer 
fUr 3 Betten m 2 

Schlafkammer 
fur 2 Betten m 2 

Schlafkammer 
fUr 1 Bett m2 

I. Klein
haus 

Land
haus 

16,0 

12,0 

8,0 

11,5 

8,0 

5,0 

Zimmertiefe 4,0-4,5 
m (3,0-3,5)1) 

Verhiiltnis Wohngeschosse 1/12 
der Fenster-
flache zur 

Raumflache DachgeschoD 1/14 

lichte 
GeschoD

hOhen 

Stiegen 

W ohngescho13 m 2,40 

Dachgescho13 m 2,20 

Kellergescho13 m 1,90 

Wohn
gescho13 

Dach-

Breite m 

Steigungs
verhaltnis 

Breite m 

gescho13 Steigungs
verhiiltnis 

Keller
gescho13 

Breite m 

Steigungs
verhaltnis 

0,85 

0,65 

221 
118 

0,75 

1) Fiir Ka=ern und Kiichen. 

II. Klein
wollllungshaus III. 

stadt. 
in landl. I in stadt. Zinshaus 

Umgebung Umgebung 

19,75 I 

14,0 

9,0 

13,0 

9,0 

4,5 

2,60 

2,40 

2,20 

1,0-1,10 

17/ 
,28 

0,90 

0,90 

19,50 

15,0 

9,5 

14,0 

9,5 

5,0 

I' /8 

2,80 

2,60 

2,20 

1,20 

1,00 

1,00 

21,0 

16,0 

10,0 

15,0 

10,0 

5,0-5,5 

3,0 

2,80 

2,40 

1,20 

1,00 

1,00 

Anmerkung 
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Holzkonservierung 1) 

Von Ing. Robert Nowotny, Wien 

'Holzschutz gegen Faulnis und tierische Holzzerstorer 
Holzfaule wird durch den Angriff verschiedener holzzerstorender Pilze (Haus

schwamm, Kellersehwamm usw.) verursacht. Weitgehende Zerstorungen des 
Holzes konnen aueh dureh versehiedene Tiere (Bockkafer, Holzwespen, Ameisen, 
Termiten, Bohrmuseheln) hervorgerufen werden. Derartige Zerstorungen des 
Holzes lassen sieh dureh Anwendung stark antiseptiseher Stoffe, die als Pilz- und 
Tiergifte wirken, hintanhalten. Werden solehe Mittel dem Holze in £liissiger Form 
einverleibt, so bezeiehnet man diese Art des Holzsehutzes als Impragnierung. 

I. Konservierung des Holzes durch Impriignierung 

Die antiseptiseh wirkenden Impragniermittel lassen sieh in zwei Haupt
gruppen einteilen; a) in olige Mittel: hierher gehort vor aHem das Steinkohlen
teerol (Kreosotol), Karbolineum, Braunkohlenteerol, Roherdol, versetzt mit stark 
pilzwidrigen Stoffen; b) in wasserlosliehe Stoffe: Kupfervitriol, Chlorzink, 
Queeksilberehlorid (Atzsublimat), Fluornatrium, Gemisehe des letzteren mit orga
nisehen Pilzgiften, wie nitrierten Phenolen (z. B. Dinitrophenol, Dinitrokresol). 
Der alteste Vertreter dieser Gruppe ist das Basilit (Bellit); ahnliehe Gemisehe 
sind Malenit, Fluoran, Triolith, Fluoxith. Kiesel£luoridhaltige Mittel sind: Muro
lineum, Kronol. Andere antiseptiseh wirkende Stoffe: Antipolypin, Raeo, Dinitro-· 
phenolnatrium, Dinitro-ortho-Kresolnatrium, Mykantin. Aezol und Viezsal sind 
ammoniakalische Losungen von Kupfer- und Zinksalzen, letzteres mit Zusatz von 
Phenolen. Gegen tierisehe Holzfeinde werden arsenhaltige Mittel verwendet (Tanalith, 
metarsenigsaures Natrium). 

1m pragnierverf ahren 

Kesseltrankung. Einpressen der oligen oder wasserigen Impragnierlosung in die 
vollig lufttrockenen Holzer, die in groBe eiserne Kessel eingefiihrt werden, unter Ver
wendung von Vakuum und Uberdruck. Statt der friiher verwendeten Volltrankung 
mit Kreosotol wird neuerer Zeit das Sparverfahren von Riiping fiir Teerol mit 
.einer Aufnahme von 50 bis 60 kg 01 per m3 Holz beniitzt. Das Splintholz der Kiefer 
laBt sich hierbei leicht durchtranken, Fichte ist schwieriger zu impragnieren. Bei 
Buchenschwellen wird das D oppel- R iiping- Verfahren angewendet. Zur Kessel
trankung eignen sich auch wasserlosliche Mittel wie Chlorzink, Fluornatrium, Basilit 
und ahnliche Gemische. Bei Fichten und Buchen wird manchmal auch die Doppel
trankung angewendet: Volltrankung mit einem wasserigen Impragnierstoff und Nach
driicken von Teerol oder umgekehrt. 

Trogtritnkung (Einlaugen, Einlagerung, Einlegverfahren). Lufttrockene Holzer 
werden in groBen Holztrogen oder Betonbassins mehrere Tage lang in wasserige 1m
pragnierlosungen eingelegt. Beim Verfahren von K y a n beniitzt man 2/3 %ige Sublimat
losung als Trankfliissigkeit (Kyanisieren). KiefernhOlzer bleiben 7 bis 8 Tage, Fichten 
und Tannen 10 Tage in der Fliissigkeit. Zum Tranken kann man auch Losungen von 
Fluornatrium (3,5%), Chlorzink (5%), Basilit (Malenit usw.) (4%) beniitzen. Bei der 
verbesserten Kyanisierung wird ein Gemisch von Sublimat (2/3 %) und Fluornatrium (1 %) 
angewendet. Tieferes Eindringen der SublimatlOsung wird durch vorheriges Dampfen und 
Erhitzen der Holzer bei der Diakyanisation und dem Tiefkyanverfahren erreicht. 

') Siehe auch: Holzschutzmittel. S. 481. 
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Saftverdringungsverfabren (Verfahren von Dr. Boucberie). In frisch geschlagenen, 
nicht entrindeten Stammen von Nadelholzern wird der Pflanzensaft mittels hydrosta
tischenDruckes durch eine Losung von Kupfervitriol (0,8 bis 1,5%) verdrangt. Das 
Verfahren eignet sich vornehmlich ffir Leitungsmaste und war vor J ahrzehnten auBer
ordentlich verbreitet. Das FuBende kann durch Teerolimpragnierung besser geschutzt 
werden. Statt Kupfervitriollassen sich auch andere wasserlosliche Stoffe (Fluornatrium, 
Chlorzink, Basilit) einpressen. 

Bei dem amerikanischen Tankverfabren wird nur der im Boden stehende Teil 
von Holzmasten impragniert, indem man das FuBende derselben in heWes Teerol stellt 
und darin erkalten lii.Bt (einfaches Tankverfahren); bessere StoHaufnahmen 
werden mit dem Doppeltankverfahren erzielt, wobei die Stangen aus dem heiBen 
01 in ein zweites Gefii.B mit kaltem Teerol gebracht werden. 

Die Eintaucbverfabren ergeben eine mehr oberflachliche Trankung. Man taucht 
die Holzer auf kurze Zeit (10 Minuten bis 1 Stunde) in heiBes Teerol (Kruskopfver
fabren). 

Um die Fichte tiefer und gleichmaBiger zu impragnieren, bringt man mit Hille 
besonderer Anstecbmaschinen (von Haltenberger-Berdenicb, Wolmann, Ruping, 
A. Becker, Breslau), in der gefahrdeten Grenzzone von Holzmasten eine groBere Zabl 
von 20 bis 25 mm tiefen Lochern, Bohrungen oder Einschnitten an, von wo aus sich 
die ImpragnierflUssigkeit bei der Kesseltrankung leichter verbreiten kann. 

Bei der Cobraimprignierung wird eine breiige, stark antiseptische Paste mittels 
einer kraftigen Hoblnadel in 3 bis 8 cm tiefe Ansticblocher im Holze der Grenzzone 
von Holzmasten eingefUhrt. Die wasserloslichen Bestandteile der Paste losen sich im 
feuchten Holze und diffundieren im Laufe der Zeit in die auBeren Holzschichten. Der 
obere Teil des Mastes wird durch teilweise Stichimpragnierung und antiseptische An
striche ebenfalls geschutzt. Die Cobraimpragnierung kann auch zur Nachimpra
gnierung stehender, teilweise schon angefaulter Maste angewendet werden. Sie er
moglicht auch eine Kernimpragnierung. 

II. Andere Konservierungsverfahren 

Anstriehe. Durch mehrmaliges Anstreichen mit stark antiseptisch wirkenden 
Stoffen lassen sich BauhOlzer gegen Verfall schiitzen, falls nicht die Auslaugung 
zu befiirchten ist. Der Auf trag des Anstriches erfolgt von Hand aus mit Pinseln 
oder Biirsten oder mit besonderen Spriihvorrichtungen. 1m Freien stehende Holzer 
werden mit Teerol oder Karbolineum mindestens zweimal gestrichen, wodurch 
die Lebensdauer bei Masten, Stangen und Pfahlen um 1 bis 3 Jahre verlangert 
wird. Das friiher oft angewandte Ankohlen von Pfahlen und Stangen tragt zur 
ErhOhung der Dauerhaftigkeit der Holzer nur wenig bei, oft wirkt es sogar schadlich. 
Auch durch das Auslaugen (FlOBen oder Einlagern der Holzer in Wasser) wird 
keine nennenswerte ErhOhung ihrer Widerstandfahigkeit erzielt. Trocknung: 
Bauholz, im Innern von Gebauden verwendet, muB gut ausgetrocknet sein. 

Die wichtigeren Verwendungsgebiete des konservierten Holzes 

HoehbauhOlzer. Um die Entwicklung des Hausschwammes und anderer holz
zerstorender Pilze moglichst hintanzuhalten, soIl nur trockenes, nicht durch Pilz
keime infiziertes Holz eingebaut werden; die Bodenschiittung soll pilzfrei sein. 
Dauernder Schutz gegen Pilzangriffe kann nur dmch Konservierung mit pilz
widrigen Stoffen erreicht werden. Wichtige BauhOlzer sind durch Kessel- oder 
Trogtrankung zu schiitzen. Teerol, Karbolineum, Atzsublimat, Chl6rzink sind 
fiir Bauholz in bewohnten Raumen nicht geeignet. Fluornatrium und Gemische 
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desselben mit organischen antiseptischen Stoffen sind gut verwendbar. Es empfiehlt 
sich, die fertig bearbeiteten Holzer zu impragnieren. Fiir feuchte Teile von Tramen 
kann man nach Prof. Dr. Falck die Bohrlochimpfung anwenden, wobei blind 
endigende Bohrungen von 2 cm Durchmesser in 30 bis 40 cm Entfernung hergestellt 
und mit wasserloslichen Impragnierungsmitteln gefiillt werden. Auch die Cobra
impragnierung kann hierfiir Verwendung finden. Schwacheren Schutz erreicht man 
durch mehrmaligen Anstrich mit wirksamen, wasserloslichen Holzschutzmitteln; 
hierzu eignen sich die im Abschnitte iiber Impragniermittel angegebenen Stoffe 
von Basilit bis Mykantin. Tiiren, Fensterrahmen u. dgl. werden im ausgetrockneten 
Zustande mit Olfarben und Firnissen geschiitzt. 

BriickenbauhOlzer. Zur Konservierung der Konstruktionsteile kleinerer Holz
briicken, von Gehsteigen, Fahrbahnen, Briickenrampen ist vor allem die olige 
Impragnierung geeignet. Derartig gut impragnierte Holzer haben eine Liegedauer 
von 20 bis 25 Jahren bei NadelhOlzern, 30 bis 35 Jahren bei Eichen. 

WasserbauhOlzer. Solche Holzer werden durch tierische Holzfeinde zerstort 
(Teredo, Limnoria). Wasserlosliche Mittel versagen hier wegen der raschen Aus
laugung; guten Schutz gewahrt nur tiefgehende Teerolimpragnierung im Kessel
druckverfahren. Man wendet das Riipingverfahren mit einer Zufuhr von 60 bis 
70 kg 01 per m3 an. Durch bloBes Anstreichen mit Teerol oder Karbolineum wird 
die Lebensdauer solcher Holzer nur urn 1 bis 2 Jahre verlang6rt. 

Holzstockelpflaster. Die besten Erfolge erzielt man hier durch Teerolimpra
gnierung. Weichholzpflaster muB immer impragniert werden, bei Stockeln aus 
Hartholz verzichtet man manchmal darau£. Wo das Pflaster vor Auslaugung 
durch Wasser geschiitzt ist, kann man auch wasserlosliche Impragnierstoffe (Chlor
zinklauge) benutzen. Durch bloBes Eintauchen der Stockel in ein warmes Teerolbad 
wahrend etwa 20 Minuten wird nur oberflachliche Impragnierung erzielt. Besser 
geschiitzt wird das Holzpflaster durch die Kesseltrankung, wobei eine Aufnahme 
von 130 bis 200 kg 01 per m3 erreicht wird. Holzpflaster, das kraftig konserviert 
wurde, bleibt 12 bis 15 Jahre gebrauchsfahig, wahrend unimpragniertes Weichholz
pflaster eine Lebensdauer von nur 3 bis 8 Jahren besitzt. Beachtenswert ist, daB 
das SchwindmaB der kreosotierten Holzstockel nur den zehnten Teil von dem 
der Stockel aus Rohholz betragt. 

Eisenbahnschwellen. Die Impragnierung der Schwellen erfolgt zumeist im 
Kessel; statt der friiber verwendeten Volltrankung mit Teerol {bei Kiefern 250 kg 
per m3, bei Fichten 150 kg per m3 ) wird jetzt das Sparverfahren von Riiping 
mit einer Mindestaufnahme von 60 kg per m3 benutzt, bei Buchenschwellen das 
Doppel-Riiping-Verfahren mit 145 kg per m3. MuB an Teerol gespart werden, so 
wendet man die Doppeltrankung an, wobei zuerst Volltrankung mit Chlor
zinkli:isung erfolgt und dann mit Kreosotol nachgedriickt wird, allenfalls wird die 
umgekehrte Reihenfolge eingehalten. Neuerer Zeit werden Schwellen auch mit 
Basilit und ahnlichen Mitteln im Kessel durchtrankt. Die mittlere Lebensdauer 
der Schwellen aus rohen Kiefern betragt etwa 6 bis 8 Jahre, aus Buchen 2 bis 4, 
Larchen 8 bis 10, Eichen 12 bis 15 Jahre. Mit Chlorzink impragnierte Kiefern
schwellen erhalten sich 10 bis 16 Jahre, kyanisierte 16 bis 18,4, mit Teerol voll
getrankte Kiefern- und Larchenschwellen 20, Kiefernschwellen nach Riiping ge
trankt 18, Eichenschwellen 25, Buchenschwellen 30 Jahre. Die Lebensdauer der 
Schwellen wird durch die starke mechanische Abnutzung begrenzt. 

Bauratgeber, 9. Aufl. 34 
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Leitungsmaste, Telegraphenstangen. Die in der Erde stehenden Holzer werden 
in einer Zone knapp unterhalb der Erdoberflache durch Faulnis am starksten an
gegriffen. Impragnierverfahren: Kesseltrankung mit Teerol, friiher Volltrankung 
bei Kiefern 250 kg per m3 Aufnahme, jetzt Riipingsparverfahren mit 50 bis 60 kg 
Teerol fiir Kiefern. Fiir Fichte Teerolimpragnierung und Doppeltrankung mit 
01 und wasserloslichen Impragnierstoffen. Neuerer Zeit benutzt man auch Kessel
trankung mit wasserloslichen Impragniermitteln allein; Fluornatrium (6 kg per m3), 

Basilit (3 kg per m3) und ahnliche Mittel. Auch die Kyanisierung in der alteren 
Ausfiihrung(Aufnahme 0,6 bis lkg Sublimat per m3) und als verbesserteKyanisierung 
finden Anwendung. Das Boucherieverfahren ist ebenfalls noch in Verwendung. 

Mittlere Lebensdauer von Telegraphenstangen: 
Rohe Fichten und Tannen 3 bis 4, Kiefern 4 bis 8, alpine Rotlarche 9, Eiche 

6 bis 7 Jahre; Stangen nach Boucherie zubereitet 14,1, kyanisiert 16,5, mit Zink
chlorid im Kessel getrankt 12,2, Kiefern mit Teerol vollgetrankt 30 bis 35 Jahre, 
nach Riiping impragniert vermutlich iiber 20 Jahre, mit Basilit, geschatzt auf 
18 Jahre. Bei kyanisierten Stangen wird die Grenzzone manchmal mit schiitzenden 
Packungen (Stangenstockschutz) versehen. 

Grubenholz. Unimpragniertes Weichholz geht in warmen und feuchten Gruben 
sehr rasch, oft schon nach einigen Monaten durch Faulnis zugrunde. In Strecken, 
die unter starkem Gebirgsdruck leiden oder bald aufgelassen werden, kann Rohholz 
eingebaut werden. Mit Teerol impragnierte Grubenstempel haben eine hohe Ge
brauchsdauer, doch werden derart konservierte Holzer wegen der anfanglich er
hOhten Feuergefahrlichkeit, wegen des starken Geruches und der Reizwirkung 
des Oldampfes auf die Haut der Grubenarbeiter nicht allgemein eingebaut. Auch 
kyanisierte Holzer werden nur stellenweise benutzt. Die groBte Verbreitung haben 
wasserlosliche Impragniermittel, neuerer Zeit namentlich das Fluornatrium und 
Gemische desselben mit anderen antiseptisch wirkenden, wasserloslichen Mitteln. 
Bei Vergleichsversuchen in deutschen Gruben hat sich Basilit am besten bewahrt. 
Bei starkem Pilzangriff, namentlich im warmen ausziehenden Wetterstrom, muB 
tiefergehende Impragnierung im Kessel oder langer dauernde Trankung im Troge 
benutzt werden. Bei schwacheren Pilzangriffen geniigt die Zubereitung durch 
Eintauchen in antiseptische Fliissigkeiten. Durch kraftige Impragnierung laBt 
sich auch unter ungiinstigen Verhaltnissen die Lebensdauer von Grubenholz bis 
auf II Jahre verlangern. 

Kleinere Verwendungsgebiete. Zaune, Pfahle (Weinbergpfahle, Hopfen
stangen, Baumpfahle). Gute Erfolge erreicht man durch die tiefer gehende Trankung 
mit Metallsalzen (Kupfervitriol, Atzsublimat, Fluornatrium). Mittlere Lebensdauer 
15 Jahre. Anstriche mit Karbolineum verlangern die Standdauernur um einige 
Jahre. Zur Konservierung von Holzbestandteilen im Gartnerei betrie b dienen 
mit Vorteil schwer auslaugbare Salzlosungen. (Sublimat, Fluornatrium und 
Gemische des letzteren mit organischen Praparaten.) Feucht bleibende Holzteile 
von Kiihltiirmen werden am vorteilhaftesten mit Teerol impragniert. 

Holzschutz gegen leichte Entflammung 
Als Mittel gegen die leichte Entflammung werden starkere -wasserige Losungen 

verschiedener Salze benutzt: Wasserglas (10- bis 15%ige Losung), Ammonium
phosphat, Ammoniumchlorid, Magnesiumsulfat, borsaure Salze (Ammoniumborat), 
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Natriumwolframat. Der Holzschutz von Gautsch enthalt borsaures und schwefel
saures Ammonium, jener von Nickelmann (Hiilsberg) Ammonium-Magnesium
sulfat und Borsaure. 

Bereits eingebaute Holzer werden mit Flammschutzmitteln angestrichen, 
die man moglichst dick auftragt und ofters erneuert. Zumeist wird Wasserglas
losung mit schwer verbrennlichen Zusatzen benutzt (Schwerspat, Kalk, Alaun, 
Asbest [SilikatfarbeJ). Handelt es sich um besonders kraftigen Schutz fUr Buhnen
ausstattungen, Ausstellungshallen, Dachgebalke in Monumentalbauten, Kirch
turme usw., so mussen die bereits bearbeiteten Holzbestandteile durch das Kessel
druckverfahren mit Flammschutzlosungen tiefgehend impragniert werden. 

Neuere Werke nber Holzkonservierung 
Malenkovic, B.: Die Holzkonservierung im Hochbau. Wien und Leipzig: A. Hartleben. 1907. 
Mahlke -Tr osehel, E.: Handbuch der Holzkonservierung. 2. Auf!. Berlin: Julius Springer. 1928. 
Bub-Bodmar, Dr. Ing. F. und Tilger: Die Konservierung des Holzes in Theorie und Praxis. 

Berlin: Parey. 1922. 

Baulich vorbeugender Feuerschutz 
Von Oberbrandrat lngenieur Rudolf Konig der Feuerwehr der Stadt Wien 

Vor al1em ist fiir das zu Loschzwecken erforderliche Wasser vorzusorgen (Anlage 
von Wasserleitungen, Feuerteichen, Bachstauungen u. dgl.); ferner muB die Anlage 
jedes Bauwerkes die Loschtatigkeit und die Rettungsarbeiten der Feuerwehr ermog
lichen; das Bauwerk ist daher durch feuerbestandige und feuerhemmende Brandmauern 
in vertikale und horizontale Brandabschnitte aufzuteilen, die ihrer GroBe nach 
der jeweiligen Angriffskraft der Feuerwehr entsprechen. '1m verbauten W ohngebiet 
miiss!ln Gebaudekomplexe durch StraBen, Platze, Garten voneinander gesehieden 
werden, ebenso einzelne Hauser durch Feuermauern, feuerbestandige oderfeuerhemmende 
Dacheindeckungen. 

Ais feuer best an dig gelten Baustoffe 1), wenn sie unverbrennlich sind, unter dem 
Einflu13 des Brandes und des Liischwassers ihre Tragfahigkeit und ihr Gefiige nicht 
wesentlich andern und den Durchgang des Feuers geraume Zeit verhindern. Ais feuer
hemmend gelten solche Bauteile, die, ohne sofort in Brand zu geraten, wenigstens 
eine Viertelstunde dem Feuer erfolgreich Widerstand leisten und den Durchgang des 
Feuers verhindern. 

Je nach den in einem Gebaude untergebrachten brennbaren Stoffen und deren 
Brandintensitat wird festzustel1en sein, welche Bauteile aus feuerbestandigen bzw. 
feuerhemmenden Stoffen ausgefiihrt werden mUssen. Die bei einem Brande vorkom
menden Temperaturen liegen bei etwa 1200 0 C. Die Warmeiibertragung auf die Bau
stoffe erfolgt teils durch Strahlung, teils durch die erhitzten Brandgase. Stahlkon
struktionen, obwohl unbrennbar, verlieren bei 500 0 C ihre halbe, bei 600 0 C schon drei 
Viertel ihrer Tragfahigkeit. Nicht zu iibersehen ist die Ausdehnung von Baustoffen 
im Feuer, durch welche Gefiigelockerungen entstehen, die die Standsicherheit von 
Bauteilen gefahrden konnen. 

Warmeleitfahigkeit: Schlecht warmeleitende Stoffe werden je nach ihrer 
Starke den Warmedurchgang v~rschieden lange Zeit verhindern, so daB im Innern 
meist tiefere Temperaturen bestehen bleiben. Die so entstehenden Temperaturunter
schiede wecken inn ere Spannungen, als deren Folge Spriinge und Risse auftreten, die 
einerseits die Tragfahigkeit herabmindern, bei Verkleidungen aber den Durchgang 
erhitzter Verbrennungsgase begiinstigen und die ummantelten Konstruktionen zerstiiren 

') Siehe auch: Verordnung der Landesregierung yom 6. Mai 1930 iiber die Anforderungen an 
feuerbestandige und feuerhemmende Baustoffe. (Landesgesetzbl. f. Wien, 16. Stiick, Yom U. Mai 1930.) 

34' 
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konnen. Den geringsten Widerstand leisten dem Feuer die brennbaren Stoffe, wie z. B. 
Holz, Dachpappe, Torf, Sagemehl usw. Das Holz entziindet sich in der Regel bei 300 0 C, 
vielfach bei weit niedrigeren Temperaturen; im Brande verliert es nur langsam - im 
Gegensatz zum Stahl - seine Tragfahigkeit. Am leichtesten entziindbar sind Nadel
hOlzer, dann folgen LaubhOlzer; am schwersten entziindbar sind die TropenharthOlzer 
(Eisenholz, Teakholz, Eukalyptus, Jarra). Kalkstein verhalt sich im Feuer - im Gegen
satz zu Granit, der leicht springt - ziemlich gut. Als feuerbestandig sind auch Tonschiefer 
und natiirliche Sandsteine zu bezeichnen. Ziegel, porose Ziegelsteine, Schwemmsteine, 
Kunstsandsteine, Beton sind je nach ihrer Starke als mehr oder weniger feuerbestandig 
anzusehen. Zementbeton verhalt sich dem Feuer gegeniiber weitaus giinstiger a1s 
natiirliche Steine; Quarz-, Sandstein-Granitbetonmischungen unterliegen der Spaltung 
und Broselung. Nicht zur Spaltung neigen Betonmischungen mit Schlacke und Kalk
stein, Bimsbeton und Gasbeton. Beschadigte Bauwerke konnen durch das Beton
spritzverfahren (Torkretieren) leicht und gut wieder instand gesetzt werden. 

Eisen beton aus geeigneten Zuschlagstoffen besitzt, wenn das Eisen mindestens 
2,5 bis 5,0 cm iiberdeckt ist, auBerordentlich hohe Feuersicherheit. 

Die Dachhaut soll aus unbrennbarem Material hergestellt werden; geeignet sind 
Ziegel- und Schieferdi1cher, Dacher mit Eternit- oder Betonplatteneindeckung, Eisen
beton-, Torkret- und Metalldacher. Schiefer- und Betonplattendacher haben den N achteil, 
daB sie bei starker strahlender Hitze leicht springen; Eisenbeton- und Metalldacher 
wieder den Nachteil, daB Brande im Innern des Dachstuhles - infolge starker Rauch
entwicklung - schwer zu bekampfen sind. Teerpappedacher, gut gesandelt, geraten 
durch Flugfeuer schwer in Brand, bieten hingegen der strahlenden Hitze fast gar keinen 
Widerstand. 

Stahlerne Dachtragwerke sind gegen Feuereinwirkung mit leichten Isolier
massen, Asbest- oder Mikroasbestzement, Torkretbeton und anderem zu ummanteln 
oder durch eine unterhalbaufgehangte Monierdecke zu schiitzen. 

Feuermauern, Brandmauern und Wande konnen als feuerbestandig 
angesehen werden, wenn sie mindestens eine Ziegelstarke betragen oder in Beton aus
gefiihrt sind, bei bewehrtem Kiesbeton eine Mindeststarke von 6 em, bei unbewehrtem 
eine solche von 10 cm besitzen. Fiir Decken erweisen sich Eisenbetonkonstruktionen 
von mindestens 15 em Starke am zweekmaBigsten. 

'Brandmauern sollen bei langgestreckten Gebauden in Abstanden von mindestens 
30 m angelegt werden, die aber bei feuergefahrlichen Betrieben entsprechend vermindert 
werden miissen. Brandmauern sind, falls sie nieht in feuerbestandigen Daehkon
struktionen enden, 0,20 m iiber Dach zu fiihren. Bei feuergefahrliehen Betrieben miissen 
die Brandmauern entsprechend erhoht werden, gegebenenfalls bis zu 1,0 m. Holz
bestandteile der Dachkonstruktion sind durch die Brandmauer zu trennen. Holzerne 
Trager und Balken durleli in Brandmauern nur eingelegt werden, wenn die Mauern 
noch mindestens einen halben Stein stark bleiben und auf der anderen Seite verputzt 
werden. In besonderen Fallen (architektonische Riicksichten usw.) kann die Brand
mauer nur bis zur Dachhaut gefiihrt werden, muB aber dann beiderseits verputzt sein. 
Der an die Brandmauer anschlieBende Teil des Daches muB aber bis auf 50 em feuer
bestandig hergestellt und mit Zement oder Mortel an die Brancimauer satt an
geschlossen sein. 

Als verlaBlich gut feuerbestandig haben sich Pfeiler aus Eisenbeton von 
25 x 25 em und solche aus Ziegelsteinen von 38 x 38 em erwiesen. 

Eine Ummantelung von walzeisernen Tragern, Unterzugen und Stutzen mit etwa 
6 em starkem Kiesbeton- oder Ziegelmauerwerk darf insofern a1s feuerbestandig ange
sehen werden, als sie dem Feuer durch Stunden Widerstand leistet. Die Stahlprofile 
miissen ausgemauert oder ausbetoniert werden, wobei die Flanschflache eine wenigstens 
3 bis 5 em starke Umhiillung von Beton auf Drahtnetz oder eines gleichwertig erprobten 
Baustoffes erhalten muB. Ummantelungen aus feuerbestandigen Terrakottasteinen haben 
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den N achteil, infolge ungleicher Erhitzung und beim .Anfall des kalten Loschstrahles 
leicht zu springen. Die Ummantelung mit Hohlsteinen, porosen Steinen, Schwemm
steinen, Gasbetonsteinen besitzen wohl geringeres Gewicht, verhalten sich aber 
beim .Loschangriff nicht giinstig, weil sie leicht platzen. 

Zu den feuerhemmenden .Ausfiihrungen gehoren Ummantelungen mit Monier
bzw. Rabitzverputz und solche mit' Kalk- oder Mortelputz auf Rohrunterlage in Starken 
von 2 bis 3 cm. Die Haltbarkeit des Kalkmortels kann durch Hinzugabe von Zement 
erhOht werden. 1m Torkretverfahren hergestellte Ummantelungen haben sich besonders 
gut bewahrt. 

Treppen sind feuerbestandig, wenn sie aus Ziegelsteinen, Eisenbeton, erprobtem 
Kunst- oder Werkstein hergestellt sind. Freitragende Treppen aus Marmor oder Granit 
zahlen nicht hierzu, sondern werden wie Treppen aus Holz oder Stahl, wenn diese an 
der Unterseite mindestens 15 cm stark gerohrt und geputzt sind, als nur feuerhemmend 
angesehen. 

Feuerbestandige Tiiren miissen einer Feuereinwirkung von 1000 0 C mindestens 
eine halbe Stunde Widerstand leisten, selbsttatig zufallen und in Rahmen aus feuer
bestandigen Stoffen mit mindestens 15 cm starkem Falz schlagen und rauchsicher 
schlieBen. Diesen .Anspriichen geniigen die iiblichen Tiiren aus Stahlblech in Winkel
eisenrahmen nicht. Eine gute .Ausfiihrung ist: Kreuzverspannte U- oder L-Eisenrahmen 
mit allseitiger Bekleidung aus verzinktem Stahlblech mit mindestens 0,7 mm Starke, 
Einlage von .Asbest von wenigstens 5 mm Starke oder aus anderen unverbrennlichen 
Stoffen von wenigstens 10 mm Starke. Tiiren aus glattgehobelten, dicht gefugten 
Hartholzbrettern oder aus mindestens 25 mm starken, glatten, gespundeten Brettern 
mit allseitig aufgeschraubter oder aufgenieteter Bekleidung von mindestens 0,5 mm 
starkem Stahlblech auf einer .Asbestunterlage von 2 bis 3 mm gelten als feuerhemmend. 
Bander iiber dem Blechbeschlag! Tiirhaken stets einmauern! Zur Hakenbefestigung 
keine Holzdiibel verwenden! Zweifliigelige Tiiren bilden keinen feuerbestandigen oder 
feuerhemmenden .AbschluB. Eine feuerhemmende Schiebetiir muB in geschlossenem 
Zustand allseitig gut schlieBen und die Tiiroffnung gut iiberdecken. 

Fen s t er, die im N otfalle die Rettung bedrohter Menschen ermoglichen sollen, miissen 
Offnungsflachen :von mindestens 0,50 m Breite und 1,0 m Hohe besitzen. Feuerbestandige 
Verglasungen sollen den Einwirkungen des Feuers und des Loschwassers so viel Wider
stand bieten, daB die Scheib en innerhalb einer einhalbstiindigen Dauer von Temperaturen 
bis zu 1000 0 C nicht ausbrechen. Siemens-Drahtglas von mindestens 8 mm Starke, 
Elektrolyt- und Prismenglas, besonders aber Drahtspiegelglas haben sich als feuer
bestandig erwiesen. Glasbausteine, hohle, prismatische oder flaschenformig gestaltete, 
allseits geschlossene Glaskorper im Verbande als fensterartiger WandabschluB, haben 
sich bei Branden nicht gut bewahrt. Fensteroffnungen konnen auch durch feuerhem
mende Laden oder durch Regenvorrichtungen, Fensterbrausen u. dgl. geschiitzt werden. 

Als Baustoff fiir Schornsteine eignet sich am besten Ziegelmauerwerk, dessen 
Fugen gut mit Mortel ausgefilllt sind. Kalk- und zementhaltige Baustoffe werden durch 
Rauchgase und Wasserdampfe angegriffen. Rauchfange nicht zu eng bauen, weil sie 
durch starke VerruBung die Feuersgefahr erhohen! .An der .AuBenseite die Rauchfange 
gut verputzen! In das Rauchfangmauerwerk keine Nagel und Haken einschlagen! 
Brennbare Bauteile diirfen in Rauchfange nicht hineinragen und miissen mindestens 
10 cm vom Schornsteinmauerwerk entfernt und gegen den Rauchfang durch eine 
doppelte, in Verband gelegte Dachziegelschicht getrennt sein. Eiserne Schornsteine 
von brennbaren Bauteilen gut isolieren! Eiserne Of en und Rauchrohre sowie Rauchfang
putzoffnungen vom freien Holzwerk 80 cm, von feuerhemmend verkleidetem 40 cm 
entfernt halten! 

Ein fiir aIle Falle geeignetes zuverlassiges gutes Schutzanstrichmittel gegen Ent
flammung des Holzes gibt es bis heute nicht. Farben mit Wasserglaszusatz haben 
sich nicht gut bewahrt, Cellon hingegen gut bei Innenanstrichen wegen der Ent-
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wicklung von Schutzgasen im Feuer. Flir A u13enans triche ist Cellon gegen Witterungs
einfllisse zu empfindlich. Eine ausreichende Entflammungssicherheit kann dem Holz 
nur durch eine vollstandige Durchtrankung mit geeigneten Mitteln unter Hochdruck 
gegeben werden, wenn vorher alle Feuchtigkeit und Luft entzogen worden ist. 

Fiir die Errichtung von Kraftwagenunterstanden, Kinos, Theatern, Versammlungs
raumen usw. und fUr die Lagerung von feuer- und explosionsgefahrlichen Stoffen be
stehen besondere feuerpolizeiliche V orschriften. 

KHiranlagen fiir Hausabwasser 
Von lng. Emil Maritschek, Wien 

Sie dienen zur Abscheidung der Sink- und Schwimmstoffe aus Abwassern aller 
Art, insbesondere der Fakalien und Spiilwasser aus Wohngebauden, Abfallwasser 
aus Fabriken u. dgl. MaBgebend fUr den Klareffekt ist reichliche Bemessung des 
Absitzraumes, welcher den angesammelten Abwassern geniigende Zeit zur Aus
scheidung der Beimengungen laBt. Ebenso miissen die Sammelraume fiir die Sink
stoffe und Schwimmstoffe reichlich groB gehalten sein. Fiir Hausklaranlagen 
wird gerechnet: Abwassermenge 75 bis 100 Liter je Kopf und Tag. Hiervon 
1/10 je Stunde. Schlammanfall 0,l5 Liter je Kopf und Tag. Klarzeit im Mittel 
60 Minuten. GroBe des Schlammraumes fiir die Sinkstoffe entsprechend einer 
Entleerungsfrist von 150 Tagen im Mittel. 

Fiir Fabriksabwasser ist die Bestimmung der Klar- und Sammelraume 
abhangig von der Menge der abzuscheidenden Beimengungen. Zur Klarung kommen 
Abwasser aus Brauereien, Brennereien, Molkereien, Zucker- und Starkefabriken, 
Schlachthofen, Holzstoff- und Papierfabriken, Kohlenbergwerken, Erzaufbereitungen, 
chemischen Fabriken, Gerbereien, Farbwerken, Farbereien und Kokereien. Die 
Berechnung der Raumverhaltnisse macht ortliche Erhebungen erforderlich, daher 
allgemeine Grundlagen nicht angegeben. Das gleiche gilt von Klaranlagen fiir die 
AbfUhrung der Abwasser aus Ortsgemeinden und groBeren Siedlungen. In nicht 
kanalisierten Orten Anwendung von Klaranlagen an Stelle von Senkgruben vorteilhaft. 
Vorteile: Keine Geruchsbelastigung, Entleerung in halbjahrigen Fristen, standiger 
Ablauf der geklarten Abwasser, geringer Raumbedarf. 

Fiir Hausabwasser werden verschiedene Bauarten von Klargruben an
geboten. Giinstige Ergebnisse durch Frischwasserklaranlagen, Bauart "Sado". 
Schwimm- und Sinkschlammraume iibereinander angeordnet. Infektion des ge
klarten Wassers durch Faulschlamm wird wirksam verhindert, daher kommt nur 
frisches, nicht angefaultes Abwasser in den Ablauf. Einbaufertige Lieferung in 
Eisenbetonkorpern. AusfUhrung mit natiirlicher Schlammzehrung fiir halbjahrige 
Entleerungsfristen oder kiinstliche Schlammzehrung fUr mehrjahrige Entleerungs
frist. Die kiinstlich beschleunigte Schlammzehrung wird durch Mikroorganismen 
unter Licht- und LuftabschluB bewirkt. 

Die Bestimmung der GroBe der Klaranlage ist abhiingig von der Haufigkeit 
der Beniitzung (Wohnhauser, Gastwirtschaften, Amtshiiuser, Schulen, Fabriken), 
Anzahl der Personen, Art der Abfiihrung der Abwasser (Sickergruben, trockene 
oder wasserfiihrende Graben, Wasserlaufe), Moglichkeit der Verwendung des 
Schlammes fiir Dungzwecke, Einlauftiefe. 

Versiclwrung der Abwasser nur bei gut durchlassigem U ntergrund (Schotter, 
Sandboden u. dgl.; Lehmboden ist undurchlassig). Sickergruben miissen bei vor-



K uhlanlagen 535 

handenen Brunnen in einem Abstand von mindestens 10 m vom Brunnenschacht 
angeordnet werden. Die ablaufenden Abwasser enthalten noch organische Stoffe, 
welche faulfahig sind. 

Die GesundheitsbehOrden schreiben fUr AbfUhrung der Abwasser in der Regel 
biologische Nachreinigung vor. Diese ist besonders erforderlich in der Nahe von 
Trinkwasserbrunnen, bei AbfUhrung in trockene Graben, Fischwasser, Badewasser, 

Kllirbrunnen aus Eisenbeton 

Personen I Durchmesser I Gesamth6he I Gewicht I 
bis des Klarbrunnens in ill rund kg 

25 1 1,90 1500 
50 1,20 2,15 2700 
80 1,50 2,55 4500 

100 1,50 2,80 4600 
150 1,50 3,80 5200 

Preis 
S 

700,00 
1000,00 
1400,00 
1500,00 
1800,00 

Teiche und Fliisse. Die biologische Nachreinigung der Abwasser erfolgt in biolo
gischen Tropfkorpern, d. s. Betonbehalter mit geschichteter Fiillung von Schlacke 
oder SchoUer. ObersteSchichte Kornung 1 bis 3 mm ansteigend bis unterste 
Schichte Kornung 50 bis 60 mm. Die Abwasser werden iiber die Oberflache der 
Tropfkorper verteilt und die organischen Beimengungen unter Mitwirkung von 
Mikroorganismen aufgezehrt. Gute Beliiftung erforderlich. Die Ablaufwasser sind 
nach Verlassen des Tropfkorpers frei von organischen Stoffen, daher nicht faulfahig. 

Bei Anschluil biologischer Tropfkorper tritt annahernd eine Verdopplung der 
Preise ein. 

Kiihlanlagen 
Von lng. Emil Maritschek, Wien 

Wichtigste Kuhlguter: Fleisch, Bier, Milch, Fette, Butter, Fische, Wild und 
andere verderbliche Lebensmittel. Man unterscheidet: Eiskiihlung und maschinelle 
Kiihlung. 

Eiskiihlung: Freistehende Eishauser in Holzkonstruktion oder gemauerte 
Eiskeller. Holzkonstruktion aua Fichtenpfosten mit Larchenholzschalung gebrauch
lich. In allen Fallen sorgfaltige Isolierung wichtig. Kiihlraumtiiren miissen dicht 
schlieBen und isoliert sein. Eislagerung entweder oberhalb des Kiihlraumes (Ober
eiskiihlung) oder seitlich (Seiteneiskiihlung). Ausfiihrung abhangig von ortlichen 
Verhaltnissen. Herstellung nur durch Spezialisten zu empfehlen. Gute Ventilation, 
leichte Entwasserung fUr das Tauwasser hochst wichtig. Bestimmung der Eis
raumgroBe abhangig von GroBe des Kiihlraumes und Fiillungsfristen (Jahres
fUllung aus Eisteichen und Fliissen). Bei Bezug aus der Eisfabrik meistens ein
oder mehrmonatliche, auch wochentliche Fiillung. Gewicht der EisblOcke aus 
groBeren Eisfabriken meist 25 kg, aus kleineren Fabriken rund 13 kg. Durch
schnittpreis der 25-kg-EisblOcke in Wien S 0,80 frei Verbrauchsstelle bei laufender 
Abnahme. 

jUaschinelle Kiihlung: Meist gebrauchlich sind Kompressions-Kaltemaschinen. 
Ein Verdichter (Gaspumpe) saugt das Kaltemittel aus dem Verdampfer an und 
verdichtet es auf einen bestimmten Druck. Das Gas gelangt dann in den Ver-
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fliissiger, der als Gegenstrom-Rohrenapparat ausgebildet ist. Durch im Gegenstrom 
flieBendes Wasser wird die Verdichtungswarme abgefiihrt und das Kaltemittel 
verfliissigt. Durch ein in die Verbindungsrohrleitung eingeschaltetes Regelventil 
wird das verfliissigte Gas in den Verdampfer iiberfiihrt, wo es verdampft. Beim 
Verdampfen nimmt das Gas Warme auf und kiihlt damit die Umgebung. Das 
verdampfte Gas wird wieder yom Verdichter abgesaugt und der Kreislauf beginnt 
yom neuen. Gebrauchlichste Kaltemittel sind Ammoniak und Kohlensaure. 

Die Raumkiihlung erfolgt durch an der Decke der mit Korksteinplatten gut 
isolierten Kiihlraume angebrachte Kiihlrohrsysteme. Man verwendet verschiedene 
Rohrsysteme, welche den Kiihlzwecken angepaBt sind. Rippenrohre fiir Kiihl
raume, welche rasch auf tiefe Temperaturen abgekiihlt werden sollen, wie Gefrier
raume, Bierkiihlraume, Solespeicherrohre, bei welchen eine Verdampferschlange 
in einem mit Salzwasser gefiillten Blechrohr liegt. Diese werden besonders fiir 
Fleisch- und Lebensmittelkiihlung verwendet, da sie eine gleichmaBige Raum
temperatur auch nach Abstellen der Kiihlmaschine sichern. GroBe Raume erhalten 
meist Umlauf-Luftkiihlung, bei welcher die Raumluft iiber eine auBerhalb des 
Kiihlraumes befindliche Verdampferschlange durch einen Ventilator gesaugt und 
durch gemauerte oder hOlzerne Luftkanale in den Raum gedriickt wird. 

Gebrauchliche, giinstigste Raumtemperaturen: Vorraume + 6 bis 8° C, Kiihl
raume fiir Fleisch + 2 bis 4° C, Bier + 4 bis 6° C, Milch + 2 bis 4° C, Gefliigel 
-2°C, Wild -4°C. 

GroBe der Kiihlraume knapp bemessen, um Kalteverschwendung zu vermeiden. 
Man rechnet auf 1 m 2 Bodenflache rund 150 kg Fleisch, 8 bis 9 Kannen Milch, 
4 FaB Bier, Raum zum Begehen inbegriffen. Rohe der Kiihlraume nicht iiber 
2,80 ro, rooglichst niedriger. 

Kiihlrohrsysteme werden in der Regel an der Decke auf U-Eisen aufgehangt, 
die beiderseits in die Mauer verlegt werden. Bei Raumen unter 2,20 m Rohe seitlich 
an der Wand. Durchmesser der Kiihlrohre 200 oder 300 mm. Unter jedes Rohr 
eine Tropfrinne zur Abfiihrung des Tauwassers, das beim Erwarmen der Sole iiber 
0° C durch Abtauen des Schneebelages an den Rohren entsteht. Die Tropfrinnen 
miinden in eine gemeinsame Sammelrinne. 

Kiltebedarf von Kiihlraumen: Um den Kaltebedarf -eines Kiihlraumes an
nahernd zu -bestimmen, rechnet man iiberschlagig fiir 24 Stunden: Vorraume 
400 bis 500, Fleischkiihlraume 800 bis 900, Milchkiihlraume 700 bis 800, Bierkiihl
raume 600 bis 700, Gefrierraume fiir Wild und Gefliigel 1000 bis 1200 Warmeein
heiten fiir je 1 m3 Rauminha;lt des Kiihlraumes. Die stiindliche Leistung der er
forderlichen Kaltemaschine ergibt sich aus der gewiinschten Betriebsdauer (meist 
6 bis 8 Stunden taglich). 

Isolierung von Kiihlraumen: Gebrauchlichstes Isoliermittel fiir Kiihlraume 
gegen Warmeeinstrahlung ist Kork. Dieser wird in kleinen Stiicken im Vakuum 
mit geruchlosem Asphaltkitt getrankt und zu Platten von 1000 X 1500 mm GroBe 
gepreBt. Andere Isoliermittel sind Torfoleum (PreBtorf), Reraklith (Rolzspane mit 
einem Magnesitbindemittel zu Platten gepreBt) und Insulite (Holzfaser-Isolier
platte); siehe auch Abschnitt: Kunststeinindustrie. 

Isolierung der Wiinde: Die Korksteinplatten werden auf die verputzten und 
mit heiBem Asphaltkitt gestrichenen Wande angelegt und mit Stiften befestigt. 
Die Fugen zwischen den Platten mit heiBem Asphaltkitt sauber vergieBen. 
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Glatte Deeken in gleieher Weise isolieren. Platzelgewolbe, Tonnengewolbe usw. 
erfordern Hilfssehalung. Auf die Isolierplatten kommt ein Verputz mit 1 % bis 
2 em verlangertem Zementmortel. Bei Isolierung mit Torfoleumplatten ist Rabitz
netz erforderlieh. Bodenisolierung dureh Asphaltkittuntergrund, darauf die Isolier
platten, dann diese mit Asphaltkitt vergieBen. Unterbeton rund 6 em, Beton
fuBboden 10 em, eventue1l2 em Estrieh (Feinstrieh). In Fleisehkuhlraumen Klinker
pflaster empfehlenswert. In Bierkiihlraumen Hartholzrost am Boden zur Sehonung 
gegen FaBreifen. 

Starke der Korksteinplattenisolierung fUr oberirdisehe Kuhlraume 10 bis 12 em, 
fUr Kellerraume 8 bis 12 em, fur Gefrierraume 12 bis 16 em. Torfoleum etwa um die 
Halfte starker nehmen; Insulite naeh Angabe der Erzeuger verlegen. 

Die Isolierung darf dureh Seheidewande nieht unterbroehen sein, daher 
Zwisehenmauern naeh der Isolierung der Umfassungsmauern einziehen. 

Annahernde Preise fiir Korksteinisolierung: 8 em stark S 23,00, 10 em S 27,00, 
12 em S 32,00 je 1 m2 fertig verlegt, ohne Verputz (siehe aueh Kuhlraumtiiren). 

Kiihlraumtiiren: Ausfiihrung in Larehenholz. Tiirstoek aus troekenen Fiehten
pfosten. Isolierung der Ture mit 8 em Korksteinplatten, die sorgfaltig verfugt 
und vergossen sein mussen. Dichter AbsehluB der Turen hOehst wiehtig, daher 
breiter Ansehlag und konisehe PaBflaehen vorsehen. Trittsehwelle mit Winkel
eisen besehlagen. Die Tiiren werden gewohnlieh gefirniBt, konnen aber aueh weiB 
oder andersfarbig laekiert werden. Wird wegen LiehteinlaB Verglasung der oberen 
Fiillung erforderlieh, mussen mindestens drei gegeneinander sorgfaltig abgediehtete 
Glaser verwendet werden. Das diehte AbsehlieBen der Tiire wird dureh kraftige 
AnpreBvorriehtung erzielt. Dieselbe besteht entweder aus oben und unten an
gebraehten, starken Reibern oder aus der sogenannten SehneekenanpreBvorriehtung. 
Letztere besteht aus einem langen und starken Hebel mit im Tiirrahmen eingepaBter 
Sehneeke, welehe gegen einen im Tiirstoek eingesetzten Daumen druekt und ein 
Anpressen der Tiire an den Tiirstoek bewerkstelligt. Offnen der Tiire von auBen 
oder innen. TiirverschluG durch RiegelschloG oder Dosesches SchloG. Normale 
liehte Hohe der Tiire 1,80 m, auf Verlangen aueh 1,90 und 2 m. Lichte Breite 
der Tiire 0,70 m fiir kleine Raume, sonst 0,80, 0,85, 0,90 und 1,0 m. Tiiren uber 
1 m mussen zweiflugelig ausgefiihrt sein. 

Preise fiir Kuhlraumturen: 1,80 x 0,70 m ................ S 200,00 
"" " 1,80 x 0,80" ................ " 230,00 
"" " 1,80 x 0,85" ................ " 260,00 
"" " 1,90 x 1,00" ................ " 300,00 

W asserkraftanlagen 
Von lng. Franz Kuhn, beh. aut. Zivilingenieur fUr das Bauwesen, Wien 

A. Wesen und Leistung von Wasserkraftanlagen 
Wasserkraftanlagen haben den Zweek, die kinetisehe Energie des flieBenden 

Wassers oder die einer hoehgelegenen Wassermenge innewohnende potentielle 
Energie in rotierende umzuwandeln und diese entweder fiir den unmittelbaren 
Antrieb von Arbeitsmasehinen, also an der Kraftgewinnungsstatte selbst, zu ver
werten oder durch weitere Umwandlung in elektrische Energie die gewonnene 
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Kraft mittels FernIeitungen einem Absatzgebiete zuzufiihren, das von der Kraft
gewinnungsstatte mehr oder weniger weit entfernt Iiegt. 

Jede Wasserkraft setzt sich zusammen aus Wassermenge und Gefalle. Da 
die Wassermenge in m3Jsek ausgedriickt wird, tritt als dritter Faktor noch die 
Zeit hinzu. 

Eine Wassermenge Q m3Jsek, die H m tief herabfallt, gibt eine Arbeitsleistung 

N = 1000 Q . H kgmJsek, oder ausgedriickt in Pferdestarken N = lOOO;5Q· H PS. 

Diese ala Rohkraft bezeichnete Leistung muB zufolge des in der Krafterzeugungs
maschine entstehenden Energieverlustes noch mit dem Wirkungsgrad r] der Maschine, 
womit man das Verhaltnis der erreichten zu der aufgewendeten Leistung bezeichnet, 
multipliziert werden. 

Diese Wirkungsgrade betragen 
bei modernen Turbinen r]p=0,85 bis 0,90 bei Motoren ...... r].IJI = 0,90 bis 0,96 
" Generatoren r]o = 0,91 ,,0,96 "Transformatorn r]2'r = 0,98 
" Schiffsmiihlradern ........ : ............................ r] = 0,25 bis 0,30 
" unterschlachtigen und mittelschlachtigen Radern ......... r] = 0,40 " 0,60 
" oberschlachtigen Radern ............................... r] = 0,60 " 0,90 

Sind mehrere Maschinen aneinandergekoppelt, so ergibt sich der Endwirkungsgrad 
durch Multiplikation der einzelnen Wirkungsgrade, z. B.: 'TJloI='TJp' 'TJo' 'TJ.IJI' 'TJPr ...... 

Bej einer WasserkraftanIage Wird die Leistung in PS ab Turbinenwelle an-
1000Q·H ''TJp 

gegeben und betragt: N = 75 . 

Fiir iiberschlagige Berechnungen setzt man r]P= 0,75 und erhalt N = 10 Q·H. 
Wird die Energie in elektrische umgewandelt, so berechnet sich die Leistung ab 
Generatorwelle in kW (Kilowatt) aus: 

N = 0736 . 1000· Q. H . '}1p' '}10 
, 75'/'/ 

und iiberschlagig aus: N in kW = ! N in ps. Bei Drehstromgeneratoren mit 

induktiver Belastung, ausgedriickt in kVA (Kilovo"Itampere), ergibt sich die Leistung 
ab Generatorwelle zufolge der Phasenverschiebung durch cos q; aus: 

lOOOQ· H 
N = 0,736 75. • r]P' r]o. cos tp 

Die gesamte Jahresarbeit eines Kraftwerkes wird ausgedriickt in kWh (Kilo
wattstunden) und rechnet sich durch Multiplikation der mittleren Jahresleistung 
in kW mit 8760 (Stundenzahl des Jahres). 

Mit Riicksicht auf den schwankenden Konsum wird das Werk meistens nicht 
voll ausgeniitzt sein und muB die errechnete erzeugbare Jahresarbeit noch mit dem 
Ausnutzungsfaktor a, d. i. das Verhaltnis der tatsachlich ausgenutzten Stunden 
zu 8760, multipliziert werden, um die verwertbare Jahresarbeit zu erhalten. 

a=I,OO, 0,685, 0,35, 0,171 bei einer Beniitzungsdauer von Stunden: 8760, 6000, 3070, 1500. Je 
kleiner der Ausnutzungsfaktor, desto teurer ist die abgegebene kWh, da die restlichen erzeugbaren Energie
mengen nur mehr minderwertige AbfaIlkraft darstellen. 

Auf dem Wege von der Krafterzeugungsstatte bis zum Absatzgebiet entstehen 
weitere Energieverluste. Bei· groBeren Langen der FernIeitungen miissen die 
Maschinenspannungen hinauf- und am Elide der Leitung auf die Spannung der 
Hauptverteilleitung des Absatzgebietes wieder heruntertransformiert werden; daher 
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miissen die Wirkungsgrade der Transformatoren beriicksichtigt werden. In der 
Fernleitung geht Energie durch Reibung und Strahlung verloren. 

Der Fernlei t ungs verl ust einer Drehstromleitung errechnet sich aus: 
N·l·lOO 

P = A' q . E2 . cos2 rp • 

Hierin bedeuten: 
p . ...... den Leitungsverlust in %, 

N . ...... die zu iibertragende Leistung in kW, 
q . ...... Leitungsquerschnitt in mm2, 

A .. ..... spezifische Leitfahigkeit des Leitermaterials (siehe Tabelle S.559), 
l . ...... die Leitungslange in km, 

f{J • •••••• Phasenverschiebungswinkel, 
E . ...... die mittlere Spannung in kV (Kilovolt), verkettet. 

Bei Wasserkraftmaschinen, die nur die Geschwindigkeit des zustromenden 
Wassers ausniitzen, rechnet sich die Leistung in PS nach 

_IOOOQ·~. _ 2 
N - 75.2. g r; - 0,68 r; Q v , 

hierbei bedeuten: Q = Wassermenge in m3/sek, 
v = Geschwindigkeit des Wassers in misek, 
g = Erdbeschleunigung = 9,81 m/sek2• 

Del' \Vasserverbrauch einer Turbine betragt per 1 PS ... Q ~ Ho,07 5 m'/sek, 
'TlT 

1 kWh Q ~ 366,84 '-,-- 500 , 
" ••• H'TlP'TlO m - Ii m. 

B. Einteilung der Wasserkrafte und Ermittlung der Grundwerte Q und H 
Je nach der GroBe von Q und H unterscheidet man: Niederdruckwer ke 

(Abb. 1) mit groBen Wassermengen und kleinem Gefalle und Hochdruckwerke 
(Abb. 2) mit kleiner Wassermenge und groBem Gefalle. 

Erstere ergeben sich an Flussen, wo das Gefalle entweder durch Aufstau des nor
malen FluBwasserspiegels mittels Einbau eines Wehres oder durch Abschneiden einer 
FluBschleife bzw. Ausnutzung einer groBeren FluBstrecke mit starkem Gefalle und An
ordnung eines Zulaufkanals (Oberwasserleitung) mit ganz geringem Gefalle erzeugt 
wird (Abb. I). Hochdruckwerke ergeben sich im Gebirge, wo kleine Bache aus groBen 
Hohen zu Tale sturzen. Die OberwasserfUhrung ist hierbei mit Rucksicht auf die Erzielung 
eines moglichst kurzen ZUleitungsweges meist als Stollen ausgebildet (Abb. 2), an dessen 
Ende ein WasserschloB (Pufferschacht) angeordnet ist, das den Zweck hat, plOtzliche 
Anderungen in der Wasserzufuhr, verursacht durch Schwankungen in der Belastung 
der Maschinen, moglichst auszugleichen. Von dem WasserschloB wird das Betriebs
wasser durch Druckrohrleitungen aus Eisen, Eisenbeton oder Holz den Turbinen zu
gefUhrt. Bildet der ausgenutzte Bach den AbfluB eines Hochsees, dann kann dieser 
als Wasservorratsraum (Speicher) verwendet werden und das Werk als Spitzendeckungs
oder Speicherwerk arbeiten. Der Stollen steht dann standig unter Innendruck (Druck
stollen). Auf kunstlichem Wege kann ein Wasservorratsraum durch Erbauung von 
Talsperren gewonnen werden. Speicherwerke stellen den idealsten Fall einer Wasser
kraft anlage vor, da hierbei die Stromerzeugung dem Bedarf angepaBt werden kann 
und kein Wasser verloren geht. 

Urn den Ausnutzungsfaktor nicht speicherfahiger Werke gunstiger zu gestalten, 
greift man mitunter zur Pumpenspeicherung (hydraulische Akkumulierung). Ihr Wesen 
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besteht darin, daB man mit Hilfe des aus dem nicht speicherfahigen Laufwerk zu Zeit en 
geringer Stromabnahme, also besonders in der N acht und an Sonntagen, erzeugten 
Stromes (Abfallstrom) Pumpen betreibt, die Wasser in ein Hochbecken befordern, von 
wo es zu Zeiten groBen Strombedarfes, also wahrend des Tages, durch dieselbe Rohr
leitung wieder den Turbinen zugefiihrt wird und willkommenen Zusatzstrom erzeugt. Zu
folge der wiederholten Umwandlung der Energie ist der Wirkungsgrad derartiger Pumpen
werke natiirlich ein niedriger; trotzdem sind sie in besonderen Fallen wirtschaftlich 
und bilden oft ein Mittel, die Wirtschaftlichkeit einer kalorischen Krafterzeugungsanlage, 

Oberwasserlfanal 

f(raIJl7ails 

Obef'1Y8Sserirallal tiberiailt:. 

~----------_Lo------------~~--, 
Jol7&>effille Jo 

Abb. 1. Schema einer Niederdruckanlage 

die an Stelle eines Laufwerkes den Pumpenstrom liefert, zu verbessern. Der Gesamt
wirkungsgrad eines derartigen Pumpenkraftwerkes ergibt sich aus dem Wirkungsgrad 
des Antriebsmotors ffir die der Rohrleitung beim Ab-

Pumpen .................. 17M = 0,95 arbeiten ................ . 17R t = 0,95 
der Pumpen ................ '17P = 0,80 der Turbinen ............. . 17T = 0,85 
der Rohrleitung beim Pump en 17R+ = 0,98 der Generatoren ........... YJa = 0,95 

mit 17lol • 17M'17P'17R'" '17R t '1)T'170 • 0,572, 
so daB loko Pumpenkraftwerk rund 57,2% von Abfallenergiein Edelenergie umge
wandelt werden konnen. 

Die Wassermenge Q. Sie ist innerhalb einesJahres bzw. eines Zeitraumes 
von mehreren Jahren betrachtlichen Schwankungen unterworfen. Dem Entwurf 
einer Wasserkraftanlage miissen daher genaue wasserwirtschaftliche Untersuchungen 
vorausgehen, um die Wasserfiihrung des auszuniitzenden Gewassers oberhalb der 
Entnahmestrecken innerhalb eines Zeitraumes von mehreren Jahren (10 bis 15) 
klarzustellen. Jene Wassermenge, fiir welche die gesamten Wasserzufiihrungs-
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anlagen des Werkes bemessen werden, wird als Ausbauwassermenge QB 
bezeichnet; sie steht gewohnlich an der Entnahmestelle wahrend 5 bis 6 Monaten 
im Jahre zur Verfiigung. QB wird in den im Zuge des wasserrechtlichen Verfahrens 
erteilten Konsens aufgenommen. Wird in den frillier angegebenen Gleichungen 
Q durch QB ersetzt, so erhalt man die Ausbauleistung oder AusbaugroBe des Werkes. 
Fur die Ermi.ttlung der Jahresmittelleistung iststatt Q das Jahresmittel des Betriebs
wassers QM einzuset.zen, das so errechnet "ird, daB die in den einzelnen Jahres
abschnitten verschieden groBen Betriebswassermengen auf das ganze Jahr gleich
ma13ig verteilt gedacht werden. Dnter installierter Leistung des Werkes wird 
schlieBlich die Hochstleistung aller in der Anlage eingebauten Wasserkraftmaschinen 
verstanden. Diese wird unter Bedachtnahme auf eine zur Verfugung stehende 
Reserve meistens entsprechend groBer sein als die Ausbauleistung. 

Abb. 2. Schema einer H ocbdruckanlage 

6eh/lsverlvlJllm 
, ();r (tJrl/ckgehl/e) 

Das Gef a Ile H . Nach Abb. 1 und 2. bezeichnet man mit: 
Hn .... RohgefalIe, das ist der Unterschied zwischen den Spiegelhohen am Beginn 

und am Ende der Entnahmestrecke, 
Hs .... Stationsgefalle, das ist der Unterschied zwischen den Spiegelhohen am 

Ende der Oberwasserfiihrung (WasserschloB) und des Unterwassers, 
unmittelbar hinter der Kraftmaschine, 

H . . ... Netto- oder Nutzgefalle, gleich dem Stationsgefalle, vermindert urn die 
Gefallsverluste in der Zuleitung yom Ende der Oberwasserfuhrung 
(WasserschloB) bis zur Kraftmaschine. 

Mit den Bezeichnungen in den Abb. 1 und 2 ergibt sich das Stationsgefalle mit: 
Hs=Hn - (h.j-Jo 10 (hu+J" lu) 

Oberwasserleitung Unterwasserleitung 
h bedeutet die Summe der beim Durchstromen der Rechen, der Schutzenoffnungen 

oder sonstiger lokaler Einbauten und schlieBlich bei Geschwindigkeits-
anderungen entstehenden Verluste, . 

. . . . . die Lange der Leitungen, 
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J . . ... bei offenen Gerinnen und Freispiegelstollen das Sohlengefalle, bei Druck
stollen das fur die Dberwindung der beim Durchstromen an den Wanden 
des Gerinnes entstehenden Reibung erforderliche Druckgefalle. 

Das Sohlengefalle wird moglichst klein gewahlt, etwa Jmin=O,5%o. Bei Druck
stollen darf das Sohlengefalle beliebig angeordnet werden (auch sageformig), doch 
muS der hochste Punkt der Leitung noch unter der Piezometerlinie liegen. 

Fur die Bemessung der Zulaufgerinne in offen en Kanalen oder Druckstollen gelten 
die Formeln der Hydraulik: 

Q=v·F 
v=cY RJ 

F 
R=U 

23 + ! + 0,0~55 
c = ---;----;::--:::-:::-~;-;---

1 + (23 + 0,00155). n 
J VR 

hierbei bedeuten: Q Wassermenge in m 3/sek, U benetzter Umfang in m, 
v Wassergeschwindigkeit in misek, J bei Freispiegelstollen: Sohlen-
F benetzte Profilflache in m2, gefalle, 
R Profilradius in m, bei Druckstollen: RinngefaIle, 
n Rauhigkeitskoeffizient, u. zw. fiir neue, mit Ausmauerung und 

geschliffenem Zementverputz (Glattschliff) versehene Stollen .... n=0,01l5 
fiir langere Zeit im Betrieb befindliche Stollen (Ausfiihrung wie 

friiher) . . ................. . ..... . .. . .... . ... . ............ n= 0,013 bis 0,014 
fiir Stollen, die nicht ausgemauert werden, bei denen das frei-

stehende Gebirge mit einer Torkretsehiehte uberzogen wird 
und lediglich die Sohle betoniert und verputzt ist .. . ..... . . . 

fiir gutes Bruehsteinmauerwerk .......... . . . ......... . ..... . . 
fiir Erdkanale ............................... . ......... . .. . . 

n = 0,023 bis 0,03 
n=0,0170 
n = 0,025 bis 0,03 

Fiir die Berechnung der Wassergeschwindigkeit in Stollen und Kanalen wird mit 
groJ3em Vorteil aueh die folgende Formel (nach Forchheimer) verwendet: 

1 v = _RO,7. JO,5 
n 

Abb. 3. Franois-Turbine im offenen Schacht mit horizontaler Welle 
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Die Ermittlung des Nettogefalles richtet sich nach der Art der zur Verwendung 
kommenden Turbinen. In den Abb. 3 bis 6 sind die am meisten verwendeten Typen 
schematisch dargestellt. Z. B. ergibt sich bei Anordnung von Francis-Turbinen 
im offenen Schacht (auch Schachtturbinen) (Abb. 3 und 4): 

H=Hs -h, 
wobei h die Summe der durch das Durchstromen der Turbinenrechen, Schiitzen
offnungen usw. und der durch Gesch~indigkeitsanderungen entstehenden Druck
hohenverluste bedeutet. 

Abb. 4. Francis-Schachtturbine mit vertikaler (stehender) Welle und unmittelbar gekuppelter 
Dynamomaschine 

Francis- Schachtturbinen werden fUr mittlere und kleine Gefalle bei ver
haltnismaBig groBen Wassermengen und mittleren Drehzahlen gebaut (Turbinen von 
Niederdruckwerken) und mit liegender (Abb. 3) oder stehender Welle (Abb. 4) aus
gefiihrt. Der Vorteil der ersteren Bauart liegt in der Anordnungsmoglichkeit mehrerer 
Laufrader auf gemeinsamer Welle (Zwillings-, Zweifach- und Mehrfachturbinen); sie 
laBt sich jedoch nur dann ausfUhren, wenn geniigend Gefalle vorhanden ist, urn bei 
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allen Schwankungen des Unterwassers den Maschinenhausboden noch hochwaaserfrei 
anzulegen. Francis-Schachtturbinen eignen sich auch fiir Kleinanlagen und ffir direkten 
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Antrieb an Arbeitsmaschinen (Abb. 3). Fiir Niederdruck-GroBkraftaulagen mit Gefallen 
bis zu etwa 10,0 m werden heute, falls es sich urn Erreichung hoher Drehzahlen handelt, 
ohne daB der Wirkungsgrad darunter leidet, Kaplan-Turbinen verwendet. Durch 
Verandetung der Stellung der Laufradflu.gel wie der Leitschaufeln wahrenddes Betriebes 
laBt sich bei diesen eine giinstige Anpassung an die verschiedenen Beaufschlagungs
verhaltnisse erzielen, so daB der hohe Wirkungsgrad auch bei Wassermengen, die Schwan
kungen bis zum Verhaltnis I: 5 aufweisen, noch erhalten bleibt. W 0 die Turbine sich 
keinen wesentlichen Wassermengenschwankungen anzupassen hat, wird auf die Verdreh
barkeit der Laufradfliigel verzichtet. Kaplan-Turbinen mit festen Flu.geln bezeichnet 
man als Propellerturbinen. Sie kommen besonders fiir Stromkraftanlagen groBten 
AusmaBes in Betracht. Einbau ahnlich jenem in Abb. 4, jedoch unter Umstanden 
auch mit horizontaler Welle. Fiir Francis-Turbinen im geschlossenen Gehause, 
auch Spiralturbinen genannt (Abb. 5), denen das Betriebswasser durch eine Druck
rohrleitung zugefiihrt wird, errechnet sich das N ettogefalle aus: 

H =Hs-h-.1 h. 
Hierbei hat h die friihere Bedeutung; .1 h driickt den zufolge der Reibung an den 

Rohrwanden entstehenden DruckhOhenverlust aus. Naherungsweise ist (siehe Quellen
angabe unter I) 

v2 

.1 h=d' 
wobei v die Wassergeschwindigkeit im Rohr in mjsek, d den Rohrdurchmesser in m und 
.1 h den Druckhohenverlust in mm per Lfm. bedeuten. Der genaue Wert fiir.1 h lautet: 

.1 h= ,1.· 2;~ d' wobei g= Erdbeschleunigung, 

,1.=0,0136+ 0'~~15 fiir eiserne geschweiBte Rohrleitungen 

und ,1.= 0,0193+ 0,~5 fiir eiserne genietete Rohrleitungen. 

Abb. 6. Peltonrad fUr Kleinkraftanlagen 

Fiir Holz- und Eisenbetonrohre liefert die Naherungsformel fiir den Druckhohen
verlust sehr zutreffende Werte. 

Francis-Spiralturbinen werden normalerweise fiir Gefalle bis etwa 250 m in allen 
jenen Fallen gebaut, wo eine im Verhaltnis zur Druckhohe groBere Wassermenge ver
arbeitet werden soU. Die Welle wird meist liegend angeordnet; nur in besonderen Fallen 
stehende Welle. 

Bauratgeber, 9. Auf!. 35 
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Freistrahlturbinen oder Peltonrader: Anwendung ausschlieBlich bei groBen 
Gefalien und kleinen Wassermengen (Turbinen der Hochdruckwerke) (Abb. 6). 

Hier ergibt sich das Nettogefalie aus: 
H=Hs-h-Llh-a; 

uber h und LI h siehe weiter oben; a bedeutet das MaB des sogenannten Freihangens 
des Peltonrades, das ist der Abstand zwischen Dlisenmitte und Unterwasser. 

Die in den obigen Gleichungen eingefUhrten Werte fUr h sind im Vergleich zu jenen 
von LI h klein und konnen fUr uberschlagige Berechnungen vernachlassigt werden. 
Rechnerisch ergeben sich die durch Kniestucke bedingten Verluste in Metern mit: 

:E aO 
ho = 1000 

wobei:E aO die Summe alier Ablenkungswinkel bezeichnet. Die beim Passieren von Schiebern 
und Drosselklappen entstehenden Verluste werden gewohnlich nach Erfahrungswerten 
eingesetzt, u. zw. fUr das Durchstromen einer Drosselklappe hI = 0,15 m, 

"" " eines Schiebers hI = 0,10 m. 

c. Rentabilitiitsberechnung von Wasserkraftanlagen 
Neben der Kenntnis der vorberechneten Leistungen ist die moglichst genaue 

Erfassung der eigentlichen Baukosten auf Grund eines gut durchgearbeiteten 
Projektes notwendig. Sie umfaBt die Kosten: 
der Wasserfassung (Wehr, Einlaufbauwerk, Entsandungsanlagen), 
der Wasserzuleitung (Stollen, offene Gerinne, Drucker, Aquadukte, Wasser

schloB, Druckrohrleitung, Leerlauf, Unterwassergraben), 
der Hochbauten (Krafthaus, Schalthauser oder Freiluftstationen, Wohnhauser 

fiir Bedienstete), 
der maschinellen und elektrischen Einrichtungen (Turbinen, Generatoren, 

Transformatoren, OlschaIter, SchaItanlagen, Krane, Transportwagen), 
der Kraftubertragungsanlagen (Fernleitungen, SchaIt- und Transformatoren

stationen). 
Die sonst auflaufenden Kosten, wie Grundein16sung, Vorarbeiten, Vermessungen, 

Projektierung, Erwirkung des wasserrechtlichen Konsenses, . Bauleitung, Zentral
regie, Unvorhergesehenes und Interkalarzinsen, das sind die bis zur Inbetrieb
setzung auflaufenden Zinsen des verbauten Kapitals, werden gewohnlich in Prozenten 
der genau ermittelten eigentlichen Baukosten B, etwa mit 15 bis 25 %, eingefiihrt. 
Das sogenannte Anlagekapital ist daher: A = 1,15 bis 1,25·B. Die Jahres
kosten einer durch eine Wasserkraft erzeugten Kilowattstunde (kWh) zerfallen in: 

1. mittelbare oder KapitaIskosten, 
2. unmittelbare oder eigentliche Betriebskosten. 
Ad 1. Die mittelbaren oder Kapitalskosten entstehen durch: 
a) Verzinsung des Anlagekapitals. Der faliweise festznlegende Zinssatz des 

fUr den Bau der Anlage aufgenommenen Leihkapitals (Obligationen) kann mit 5 bis 8% 
angenommen werden. 

b) Tilgung des Anlagekapitals (Amortisation). Das entliehene Kapital 
muB nicht nur verzinst, sondern auch getilgt werden. Die Tilgung kann sofort oder 
nach einer bestimmten Reihe von Jahren einsetzen. Ein fUr die Verzinsung und Tilgung 
zusammen vereinbarter fester jahrlicher Satz wird ala Annuitat bezeichnet; z. B. bedeutet 
eine Annuitat von 8%, daB hiervon beispielsweise 7% fUr Verzinsung des jeweils ge
schuldeten und durch die Tilgung von Jahr zu J~p.r kleiner werdenden Geldbetrages 
aufgewendet werden, wahrend der gesamte Restbetrag der Annuitat eine von Jahr zu 
Jahr groBer werdende Tilgungsquote ergibt. 



Rentabilitatsberechnung von Wasserkraftanlagen 547 

Ermittlung der jahrlichen Tilgungsquote. Bedeuten p den ZinsfuB in %, q = 1 + 1~0 
den jahrlichen Diskontfaktor und n die Anzahl der Jahre, nach denen das Kapital getilgt 
sein soIl, so betragt die jahrliche Tilgungsquote in % des Anlagekapitals 

q-l q'" (q-l) 
a= 100 q"-I' die Annuitat a1= 100· q"-1 . 

c) A bschrei bungen oder Erneuerungsriicklagen. Durch Ansammlung 
eines entsprechenden Barbetrages (Erneuerungsfonds) wird erzielt, daB im Augenblick 
der volligen Abniitzung einzelner Teile der Anlage die notigen Mittel zur Neubeschaffung 
vorhanden sind. Die jahrliche Abschreibungsquote in Prozenten des Anschaffungswertes 
ergibt sich aus der Gleichung fiir die Tilgungsquote, wobei n die Lebensdauer der der 
Abniitzung unterliegenden Teile und p den ZinsfuB bedeuten, zu dem der anwachsende 
Erneuerungsfonds bis zur Inanspruchnahme angelegt werden kann. AuBerdem ist noch 
der Altwert der betreffenden Bauten oder Maschinen zu beriicksichtigen. Es empfiehlt 
sich, die Abschreibungen den Betriebsergebnissen anzupassen und sie in den ersten 
Jahren niedriger, spater hoher zu halten. 

Die Lebensdauer in Jahrenfiir die einzelnen Teile einer Wasserkraftanlage kann 
angenommen werden fiir: 
Erd- und Wasserbauten 50 bis 100 Jahre Schaltanlagen ............... 15 Jahre 
Gebaude ..................... 50 Eiserne Maste .............. 30 
Turbinen ..................... 20 " " "Anstrich 3 bis 5 " 
Generatoren .................. 20 

" Holzmaste, nicht impragniert .' 5 " 
Transformatoren .............. 20 " impragniert .12 bis 15 

Tabelle fUr die jiihrlichen Tilgungs- bzw. Abschreibungsquoten (a-Werte) 

n TiIgungs- bZW'1 Z ins f u B in p % 
Lebe~dau~in ------,------.------,------.--~~T------.----_.-------

Jahren I 2 3 4 5 I 6 7 8 

2 49,8 49,5 49,2 49,0 48,78 48,3 48,2 48,1 
3 33,0 32,6 32,3 32,0 31,7 31,5 31,1 30,8 
4 24,6 24,3 23,99 23,55 23,2 22,86 22,5 22,2 
5 19,6 19,2 18,84 18,46 18,1 17,73 17,35 17,0 
6 16,3 15,8 15,5 15,1 14,7 14,30 13,95 13,6 
7 13,9 13,4 13,1 12,7 12,3 11,9 11,62 11,2 
8 12,1 11,7 11,2 10,9 10,5 10,1 9,75 9,39 
9 10,7 10,2 9,8 9,4 9,1 8,7 8,35 8,01 

10 9,56 9,14 8,72 8,33 7,95 7,59 7;25 6,92 
11 8,64 8,24 7,81 7,43 7,05 6,68 6,34 6,00 
12 7,89 7,46 7,05 6,66 6,28 5,93 5,60 5,27 
13 7,25 6,80 6,39 6,01 5,64 5,29 4,98 4,65 
14 6,69 6,25 5,85 5,47 5,10 4,75 4,44 4,14 
15 6,20 5,78 5,37 4,99 4,63 4,30 3,98 3,68 
16 5,76 5,36 4,96 4,58 4,22 3,90 3,68 3,30 
17 5,42 5,00 4,60 4,22 3,87 3,54 3,25 2,96 
18 5,10 4,68 . 4,27 3,90 3,56 3,23 2,93 2,68 
19 4,81 4,37 3,98 3,60 3,28 2,96 2,68 2,41 
20 4,54 4,12 3,72 3,36 3,02 2,72 2,44 2,18 
30 2,88 2,46 2,10 1,78 1,51 1,26 1,06 0,88 
40 2,04 1,66 1,33 1,05 0,83 0,65 0,50 0,386 
50 1,55 1,18 0,89 0,66 0,48 0,34 0,246 0,174 
60 1,22 0,88 0,61 0,42 0,28 0,19 0,123 0,08 
70 0,99 0,67 0,43 0,27 0,17 0,10 0,062 0,037 
80 0,82 0,52 0,31 0,18 0,10 0,057 0,031 0,017 
90. 0;69 0,405 0,23 0,12 0,063 0,032 0,016 0,008 

100 0,59 0,320 0,165 0,08 0,038 0,018 0,00;; 0,004 
35' 
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d) Sicherungs- oder Risikoriicklagen. Sie werden nicht bei jedem Werke 
beriicksichtigt. Sie sollen besonders bei Maschinen, u. zw. noch vor ihrer volligim Ab
niitzung, einen Ersatz ermoglichen, z. B. wenn hierdurch infolge besonderer Erfindungen 
oder Verbesserungen an Maschinen die Gesamtwirtschaftlichkeit des Werkes gehoben 
werden kann. 

Ad 2. Die unmittelbaren oder eigentlichen Betriebskosten ent
stehen durch: 

a) Unterhaltung und Ausbesserung. Hierher gehoren die Kosten fiir Be
hebung von Hochwasserschaden, standige Baggerungen, Dichtungsarbeiten, Aus
wechseln der Turbinenleitschaufeln usw. Man setzt diese Kosten mit 0,5 bis 1% von 
A in Rechnung; 

b) Personalkosten, also die Gehalter und Lohne fiir das Betriebspersonal; 
sie sind in jedem Fall iiberschlagig zu errechnen und in Prozenten von A auszudriicken; 

c) Betriebsmittel. Umfassen die Kosten fiir Putz- und Schmiermittel. Diese 
werden etwa gleich den Personalkosten einzusetzen sein; 

d) allgemeine Geschaftsunkosten. Fiir jahrliche Entschadigungen (Flur. 
schaden), Steuern, Personal- und Sachversicherungspramien. 

Die so ermittelten Jahreskosten, geteilt durch die Anzahl der im Jahre ab
gegebenen kWh (Jahresmittelieistung des Werkes), geben die Kosten fiir die kWh, 
die zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Werkes vom rein kaufmannischen 
Standpunkte aus, ohne Beriicksichtigung sonstiger volkswirtschaftlicher Vorteile 
von WasserkraftanIagen fiir kohlenarme Lander, in Vergleich gestellt werden mit 
den Kosten einer kWh, die aus anderen Energiequellen gewonnen wird. 

Fiir iiberschlagige Wirtschaftlichkeitsberechnungen von WasserkraftanIagen 
werden die Jahreskosten mitunter einfach berechnet aus 

1 
100 (p+3) . A, 

wobei p den ZinsfuB bedeutet, die Tilgung mit 0,5% und alie iibrigen Jahreskosten 
mit 2,5% des AnIagekapitals eingesetzt sind. Also betragen z. B. fiir 7% Verzinsung 
die Jahreskosten 10% der AnIagekosten. 

Beispiel. Eine Wasserkraftanlage niitzt das Gefiille eines' Flusses aus, indem 
eine groBe Schleife desselben durch eine geradlinige, 10 km lange Oberwasserleitung 
mit 0,8%0 Sohlengefiille (Freispiegelstollen) abgeschnitten wird. Der Wasserspiegel 
an der Entnahmestelle liege auf Kote 500,00, jener an der Einmiindungsstelle des Unter
wassers in den MutterfluB auf 150,00. Der Unterwassergraben habe eine Lange von 
10 m und 0,8%0 Sohlgefalle. Die konsentierte Ausbauwassermenge betragt QB= 
= 12,0 m3/sek, das Jahresmittel des Betriebswassers QM= 8,5 m3/sek. Es werden 
Francis-Spiralturbinen mit 85% Wirkungsgrad und Drehstromgeneratoren mit 96% 
Wirkungsgrad und cos rp= 1 verwendet. Die Kraftanlage ist mit einer 150 km langen 
Fernleitung mit dem Absatzgebiet verbunden. Der Ausniitzungsfaktor betragt 90%. 
Die reinen Baukosten werden auf Grund eines Projektes mit S 38000000 errechnet 
und zergliedern sich diese Gesamtbaukosten im Sinne der untenstehenden Tabelle. Es 
ist die Wirtschaftlichkeit der Anlage nachzuweisen. 

1. Ermittlung der Leistung des Kraftwerkes. Rohgefalle H = 500,00-
- 350,00= 150,00 m. Stationsgefalle Hs = 150 - (h+ 0,0008'10000) - (0,0008'10). 
Die Verluste h (Schiitzen, Rechen, Einbauten usw.) werden mit 0,80 m angenommen, 
sonach Hs = 141,192 m, Nettogefalle H = 141,192 - h - A h; fiir h= 0,60 m und 
A h= 1,20 m ergibt sich H = 139,392 m. 

, N= 1000 ·12 .139,392·0,85 
Ausbauleistung ab Turbinenwelle 75 19000 PS. 
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.. . 1000 . 8,5 . 139,392 . 0,85 
Mlttlere Lmstung ab Turbmenwelle N = 75 = 13,420 PS 

" "" Generator N= 0,736·13420·0,96=9500kW 
Jahresmittelleistung loko Werk N=9500·8760=83200000 kWh. 

Der Wirkungsgrad der Kraftiibertragung ergibt sich aus 
dem Wirkungsgrad bei der Transformierung im Werk 

" " 
am Verbrauchsort 

" der Fernleitung 
mit 1)=0,98·0,98·0,94=90,2%, 
sonach kommen per Jahr am Verbrauchsorte an: 

N = 0,902·83200000=75000000 kWh, 

1)T, = 0,98 
1)T, = 0,98 
'YIP =0,94 

wovon bei dem Ausniitzungsfaktor a= 0,90 nutzbar abgegeben werden konnen: 
N =0,9·75000000= 67500000 kWh. 
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2. Ermittlung der jahrlichen Betriebskosten. Fiir Interkalarien, Bauleitung 
usw. werden 15% der reinen Baukosten angenommen, so da13 sich das Anlagekapital mit 

A = 1,15· 38000000= 43 700000 S 
ergibt. Dieses Anlagekapital soIl mit 6% verzinst und in 50 Jahren getilgt werden. 

Die weitere Berechnung der Jahreskosten in Prozent des Anlagekapitals ist unter 
Beniitzung der friiher gegebenen Amortisationstabelle der folgenden Zusammenstellung 
zu entnehmen. 

Tabelle fiir die Berechnung der jiihrlichen Betriebskosten 

Reine Baukosten B ~ <Ii ., 
Wasserbau Einrichtung Summe I) '" p 'd 

",'0 ~ S f'I ~ 
~ S '" iO. 

Gegenstand ..c id ..ci ~." ~~~ P ... .~~ ~ 
,.Q .. ~., . 

~ "'f'I'" ~+ ";a~ ., 
" ,.Q ~:a~ " f'I'" 1t~1l !~ .!>l tl/l 0 '" ~ o·~ 

" ~ ~ "'..., p -o..c I) 'j;j goo S ~ <Ii"'''' ~ ... ~I'q 1:l <Ii 00 C!) H --------
Kolonne 1 2 1 3 4 1 5 6 7 8 9 10 

Kosten in Millionen Schilling 1,3 0,7 123,8 1,5\3,4 30,7 7,3 38,0 5,7 43,7 
-1-a) Verzinsung I).g - - 6,0 

'00 ----
b) Tilgung n = 50 J ahre ~~ 

p=6% .SI=Q - - - - - - - - 0,34 
------------------1=1 biJ Q;) '"' Lebensalter in Jahren 50 30 70 20 20 - 25 - - -

ojj til 0 ------------------rt1 ;:j 
0 ..0 :e Altwert in % 10 - - 5 5 - - - - -
~ Q) ------------------rt1 ~ ~ ..0 Abscmei-

ohne Ruck· 
0,655 1,783 0,27 3,358 3,358 2,406 Q;) ·s '§ sicht auf ~ - - - -.... 

'"' rt1 bungsquo- Altwert '0 
ojj ..0 f'I --------------------III 

<Ii te bei 4% mit Ruck· " f:Q ,.Q 

0,58 1,783 0,27 3,19 3,19 0,595 2,406 0,82 Zinsfu13 sicht auf " 0,94 -
Q;) <:l Altwert f~ ,..<:1 

"'~ .S d) Risikorucklagen ..co -..... :~.!:d 

'"' ~~ ,..<:1 ~ a) Unterhaltung 0,75 ,til ~I=Q '- ..0 
Q) b) Personalkosten " - - - - 0,50 '0 - - - - -
ojj --------------------ojj 

~ ·s c) Betriebsmittel - - - - - - - - - 0,30 
.S ----------------

1=1 d) Allg. Unkosten - - 0,40 ;:j - - - - - - -

Summe der jahrlichen Betriebskosten in % des Anlagekapitals 9,11 

Summe der jahrlichen Betriebskosten in S ....... 0,0911·43700000=3981070 S 
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Die Kosten der durch die vorliegende Wasserkraftanlage erzeugten und nutzbar 
abgegebenen kWh ergeben sich sonach loko Verbrauchsort mit 

3981070 
k= 67500000 0,059 S= 5,90 Groschen. 

l'IIan sieht, daB die Kosten der aus Wasserkraft gewonnenen Energie am starksten durch 
die Hiihe des fiir das Leihkapital ausbedungenen ZinsfuBes beeinfluBt werden. 

D. Kosten nnd Einzelheiten von Wasserkraftanlagen 
Kostenvergleiche mit ausgefiihrten Werken liefern kein richtiges Bild; die 

Einfiihrung eines Umrechnungs- oder Teuerungsfaktors erfaBt nicht aile geanderten 
Verhaltnisse. Die Kosten miissen also fiir jeden Fail an Hand der dem Projekte 
entnommenen AusmaBe und der jeweils geltenden Einheitspreise errechnet werden. 

Schonberg- Glunk (siehe Queilenverzeichnis unter 2) geben die Kosten 
ganzer Wasserkraftanlagen ohne Kosten fiir Kapitalbeschaffung und Bauzinsen 
und ohne Transformatoranlagen an, aufgebaut auf den in Deutschland im Friih
jahr 1925 geltenden Verhaltnissen per Kilowatt Ausbauleistung. 

FUr Niederdruckanlagen mit. . . . . . . . .. 650 bis 940 Mark 
" Hochdruckanlagen ". . . . . . . . .. 300 " 470 " 
"Talsperrenanlagen ". . . . . . . . .. 620 ,,940 " 

Hinsichtlich der Ausbauwiirdigkeit einer Wasserkraftanlage wird dort bemerkt: 
Bei einem ZinsfuB von 8% und einer jahrlichen Beniitzungsdauer von 6000 Stunden 
fiir die Ausbauleistung ist unter Voraussetzung eines Kohlenpreises von 25 bis 
30 Mark per Tonne eine Wasserkraft mit 1800 Mark ·per kW Ausbauleistung noch 
als ausbauwiirdig zu bezeichnen. 

Wehranlagen. Man unterscheidet feste und bewegliche Wehre. Bei ersteren 
wird der Staukorper als feste Mauer aus Beton, Mauerwerk oder in aufgelOster 
Bauweise aus Eisenbeton hergestellt. Der Aufstau bleibt immer gleich, die Hoch
wasser- und Geschiebeabfuhr erfolgt iiber die Wehrkrone. 

Bei den beweglichen Wehren besteht der Staukiirper aus einem oder mehreren 
beweglichen Teilen, die nicht nur eine Veranderung des Staues, sondern auch eine 
regulierbare Abfuhr von Hochwassern, Geschiebe und Eis gestatten. Die vollkommenste 
.Art von beweglichen Wehren stellen die selbsttatigen (automatischen) Wehre dar, 
die unabhangig von der Wachsamkeit des Warters bei tiberschreitung einer bestimmten 
Stauhiihe sich teilweise oder ganz niederlegen und so das DurchfluBprofil teilweise 
oder ganz fiir die unschadliche Abfuhr des Hochwassers freigeben. 

Die am meisten verwendeten beweglichen Wehre sind die Schiitzenwehre, die fiir kleinere Offnungen 
als Gleitschiitzen aus Holz oder Eisen, fiir groLlere Offnungen ala Rollschiitzen (Stoneyschiitzen) aus· 
gebildet sind. Fiir groLle Wehranlagen in Stromen werden die Schiitzen mehrteilig ausgebildet. 

Walzenwehre bestehen aus einer eisernen Walze, die durch Aufwalzen das DurchfluLlprofil frei
gibt. Sie werden fiir den AbschluLl groLler Offnungen ausgefiihrt. 

Klappen- und Segmentwehre werden meistens als beweglicher Aufbau auf eine feste Wehrschwelle 
verwendet. 

Die wichtigsten selbstt1itigen Wehre sind die hydraulischen Dachwehre und die Stauklappen. Bei 
ersteren erfolgt sowohl die Einhaltung der Ruhestellung ill aufgestellten Zustand alB auch die Belbst· 
t1itige sowie zwangsweise herbeigefiihrte Bewegung, das ist das Niederlegen und Aufstellen durch den 
Wasserdruck ohne jede weitere Antriebskraft; bei letzteren ist die Ruhestellung durch Ausbalancierung 
des Wasserdruckes durch ein Gegengewicht erreicht. DaB Niederlegen erfolgt bei "Oberschreitung des 
normalen Staues durch den das Gegengewicht iiberwiegenden Wasserdruck, das selbstt1itige Aufstellen 
bei Unterschreitung des Staues. Die selbstt1itige Bewegung erfolgt also auch hier auf rein hydraulischem 
Wege, w1ihrend die zwangsweise herbeigefiihrte Bewegung bei den sogenannten Untergewichtsklappen 
auf hydraulischem Wege, bei den Obergewichtsstauklappen auf mechanischem Weg erfolgt. 

Die Hauptabmessungen eines Wehres sind durch die Menge des abzufiihrenden Hochwassers sowie 
die Stauhohe bedingt, welch letztere unter Bedachtnahme auf den sich flullaufw1irts auf eine gewisse 
Strecke (Stauweite) bemerkbar machenden Aufstau konsensm1illig festgelegt wird. 
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Die wesentlichen Bestandteile einer normalen Wehr- oder Wasserfassungs
anlage gehen aus der Abb. 7 hervor. Unterhalb des Staukorpers wird das FluBbett 
zur Verhinderung von Auskolkungen durch ein Sturzbett geschiitzt. 

Neben den eigentlichen WehrOffnungen ist der GrundablaB angeordnet, der 
zur Abfuhr der im Stauweiher sich bildenden Ablagerungen bestimmt ist und gewohnlich 
vor dem Einlauf liegt. Der Einlauf ist durch die Einlaufschwelle mit Grobrechen und 
daruber angeordnete Hochwasserschutzwand gebildet. 1m Einlaufbecken setzt sich 
der liber die Einlaufschwelle noch hereingelangte grobe Schotter ab und wird durch die 
Kiesschleuse zeitweilig in den FluB zuruckgespillt. SolI das Betriebswasser von dem 
feinkOrnigen Sande befreit 
werden (groBere Lebensdauer 
der Turbinenbestandteile), 
dann muB das Einlaufbecken 
zu einem Klarbecken aus
gestaltet werden, welches das 
Wasser mit einer so geringen 
Geschwindigkeit durchflieBt, 
daB der schwere Sand Zeit 
hat, sich zu Boden zu setzen. 
Eine weitaus vollkommenere 
Entsandung des Betriebs
wassers wird durch die 
Entsandungsanlagen (Patente 
Ing. Buchi undlng. Dufour) 
erzielt, die entweder an Stelle 
des Einlaufbeckens oder an 
anderer passender Stelle des 
Oberwasserkana.ls eingebaut 
werden. Der eigentliche Ka
naleinlauf ist durch die 
E i n I auf s c hut zen abge
scblossen, zuweilen durch 
einen zweiten, etwas engeren Abb. 7. Schema einer Wehranlage 

Grobrechen. Um zu verhindern, daB eine groBere Wassermenge, als konsensmaBig 
gestattet ist, in den Oberwasserkanal eintritt, wird meistens ein Streichwehr ange
ordnet, liber welches das uberschussige Wasser in den FluB zuruckflieBt. 

Die Kosten von Wehranlagen setzen sich zusammen aus den Kosten der ein
zelnen VerschluBarten und aus jenen der Pfeiler und der sorgfiiltigst durchzubilden
den Fundierung, die jedoch, als von den jeweiligen Verhiiltnissen abhiingig, fallweise 
zu ermitteln sind. Ludin (siehe Quellenverzeichnis unter 3) gibt fiir einige ausge
fiihrte Wehre sowohl die Gesamtkosten als auch die auf den Quadratmeter AbschluB
wand, das ist die nutzbare Hohe h mallichter Breite b, und schlieBlich die auf die 
Einheit bh1,5 entfallenden Gesamtkosten an. Es betragen bei G Gesamtkosten: 

fiir Schiitzenwehre bei b = 2 x 15 m und h = 3,75 m die Kosten ;h = 1170 Mark, 

G 
bhl,5 =605 Mark; 

fiir Losstiinderwehren bei b = 15,8 m und h = 2,20 m die Kosten bGh = 834 Mark, 

G 
bhl,5 =561 Mark; 
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fiir Stoneyschiitzen bei b~1O X 17,5m und h=9,Om die Kosten ;h = 658 Mark, 

G 
U 1,5 =214 Mark; 

fiir kleine Gleitschiitzen bei b = 5 x ll,27 m und h = 2,13 m die Kosten 
G G 

bh = 346 Mark, b h1,5 = 239 Mark; 

fiir KIappenwehre bei b = 8,4 m und h = 0,8 m die Kosten ;h = 542 Mark, 

G 
b hl,5 = 610 Mark. 

StoIIen. Bei groBeren StoIIenIangen bilden die hierfiir aufIaufenden Kosten 
einen HauptteiI der gesamten AnIagekosten; die gesammelten ErfahrungszahIen 
lassen sich aber am schwersten fiir einen bestimmten Fall anwenden, da hier die 
angetroffenen Verhaltnisse, vor aIIem die Beschaffenheit des angefahrenen Gebirges, 
der Wasserzudrang in StoIIen, die KostenwesentIich beeinflussen. 

So betragt der bei dreischichtigem Betrieb (24 Stunden) erreichte Tagesfortschritt 
beim Vortrieb bis zu 7 m und dariiber, bei gleicher Belegschaft, jedoch bei einem anderen 
Mundloch desselben Stollens, oft nur Bruchteile eines Meters. Ebenso schwankt der 
Dynamitverbrauch per Kubikmeter Ausbruch von 0,3 bis zu 6 bis 7 kg. Nach Schon
berg-Glunk (siehe Quellenangabe unter 2) betragen die Kosten fix ~nd fertig aus
gemauerter Wasserstollen 52 biB 133 Mark per Laufendmeter und per Quadratmeter 
lichter Stollenflache. (Fiir offene Kanale werden daselbst diese Kosten mit 4 biB 11 Mark 
per Laufe:t;ldmeter und per Quadratmeter benetztem Querschnitt angegeben.l) Die 
Kosten eines Wasserstollens setzen sich zusammen aus den Kosten fiir den Vortrieb 
einschlieBlich alliallig notwendiger Zimmerung und jenen fiir die Mauerung und die 
Aufbringung des Verputzes (Glattschliff) . 

. Fiir iiberschIagige KalkuIationen kann man fiir mittlere Verhaltnisse die 
StoIIenkosten ausschIieBlich Untemehmergewinn und AuBeninstaIIation wie folgt 
berechnen. 

1. Ausbruch per Kubikmeter voII ausgebrochenes Profil, das ist Vortrieb und 
Ausweitung: 

a) Lohne: 
Aufseher ............... 1,5 Stunden 
Mineure und sonstige Pro-

fessionisten ... . . . . . . .. 9,0 " 
SchIepper .... ; ......... , 7,5. " 
Bei starkem Wasserzudrang 20 bis 30% 

Zuschlag zu den LOhnen. 

b) Material: 
Dynamit _................. 2 kg 
KapseIn ................... 5 Stiick 
Ziindschnur . . . . . . . . . . . . . . .. 6 m 
Sonstiges Material, wie Karbid, KohIe, 
BohrstahI, rund 25 % der Kosten fiir 

Dynamit. 
Bei Ausbau: Rundholz...... 0,15 m3 

Schnittholz .... 0,08 " 
Der Vortrieb der Stollen erfolgt gewohnlich dreischichtig. Fiir die Bohrarbeit 

werden hauptsachlich PreBluftbohrhammer mit einem Gewichte von 12 bis 18 kg ver
wendet, so daB ein Bohrer von einem Mann gehalten werden kann. Als Sprengstoffe 
werden in den verschiedensten Zusammenstellungen und unter den verschiedensten 
N amen Gemische von Nitroglyzerin, Ammonsalpeter und Zumischstoffen verwendet, 
die Dynamite bzw. als wirksamster Sprengstoff Nitroglyzerin und Kollodium - die 

1) Die Kosten sind aufgebaut auf einem Richtlohn fiir Facharbeiter von 80 Pfennig per Stunde und 
den Zementkosten von 50 Mark per Tonne. 
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Sprenggelatine -. fiir leiehtere Sehiisse Ammonsalpetersprengstoffe. Der durehsehnitt· 
liehe Tagesfortsehritt kann fiir den Vortrieb mit 3 bis 3,5 m angenommen werden. 

2. Die Ausmauerung erfolgt in Stampfbeton bei Freispiegelstollen etwa mit 
einem Mischungsverhaltnis von 1: 5 bis 1: 6 fiir die Gewolbe und 1: 8 bis 1: 9 fur 
die Widerlager, bei Druckstollen allenfalls auch Bewehrung und Anordnung einer 
dichtenden Schichte auf der Innenseite (Torkret, Blechverkleidung). Die Betonier· 
leistungen schwanken je nach den ortlichen Verhaltnissen (zur VerfUgung stehender 
Stollenquerschnitt) zwischen 21 und 36 m3 per 24 Stunden. 

Stollenmauerwerk per Kubikmeter: 
a) Lohne: 

Aufseher ............... 1,1 Stunden 
Maurer ................ 8,0 " 
Handlanger ............ 10,0 " 
Schlepper ............... 6,0 " 
Bei starkem Wasserzudrang Zuschlage 

von 10 bis 15% zu den Lohnen. 

b ) Material: 
Zement, durchschnittlich ..... 250 kg 
Sand und Schotter, durchschn. 1,3 m3 

Schalung, durchschnittlich ... 3,00 m2 

3. Der Glattschliff per Quadratmeter: 
a) Lohne: b) Material: 

Aufseher ............... 0,15 Stunden Zement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 kg 
Maurer ................ 2,00" Sand ....................... 0,03 m3 

Schlepper ............... 0,30 " 

Abb. 8. ProW fUr einen Freispiegelstollen 

Als Profilform fUr die Wasserstollen wird in allen jenen Fallen, wo es sich urn 
inneren Uberdruck (Druckstollen) oder um von auBen rings um das Profil wirkenden 
Gebirgsdruck (Freispiegelstollen in blahendem Gebirge) handelt, mit Vorteil die 
Kreisform gewahlt (statisch gunstigste Form). Fur unter normalen Verhaltnissen 
zu bauende Freispiegelstollen ist Profil Abb. 8 besonders geeignet, da es bei gunstigster 
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hydraulischer Leistungsfahigkeit sich dem trapezfOrmig ausgebauten Ausbruch
profil sehr gut anpaBt (Minimum an Ausbruchsflache, siehe Quellenverzeichnis 
unter 4). Mit den in der Abbildung eingetragenen Bezeichnungen bestehen fUr 
a = 3 folgende Beziehungen: 
volle lichte Profilflache ................................... F •• u=3,3759 r2 
voller innerer Umfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. U •• 1I = 6,6038 r 
voller hydraulischer Radius .............. 0................. R ... , = 0,5112 or 
volle Ausbruchsflache ............................. :...... A.oII = 3,55 (r +d)2 
Mauerungsflache. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. M = A.oII - F'.II 

Fiir die durch den Winkel cp gekennzeichnete Fiillung ist 

Fcp = 1,805 r2 + r; . (2 cp + ~in 2 cp) 

Ucp = 3,4622 r+ 2 r cpo 

1st die Wassermenge Q in m3jsek gegebim, so rechnet sich das erforderliche Stollen
profil (r) mit den friiher gegebenen Gleichungen, wobei als Wassergeschwindigkeit 
v = 1,0 bis 2,5 mjsek bei Freispiegelstollen und v = 2,0 bis 3,5 mjsek bei Druck
stollen einzufiihren ist. 

Fiir Erdkanale wird die Geschwindigkeit etwas kleiner gewahlt, etwa v = 

= 0,5 bis 1,25 mjsek. 
Bei kleinen Wassermengen wird fiir die Bemessung der StollenfUiche oft der Um

stand maBgebend sein, daB fiir die Ermoglichung des Vortriebes, der Ausmauerung 
und der bequemen Begehungsmoglichkeit wahrend des Betriebes ein gewisses Mindest
profil eingehalten werden muB. Unter eine lichte StollenhOhe von 1,80 m wird man 
selten gehen. Die Breite kann bis auf etwa 1,30 m im Lichten verringert werden. Die 
Starke der Stollenausmauerung d richtet sich nach der Beschaffenheit des Gebirges. 
Fiir Verkleidungsmauerwerk, also bei standfestem Gebirge, wird d= 15 bis 20 cm, fiir 
druckhaftes Gebirge d= 25 bis 50 cm ausgefiihrt. 

Fiir die Kostenberechnung von Stollen werden die obenangegebenen Formeln 
gute Dienste leisten. Beim Ausbruch ist zu beachten, daB der wirkliche Ausbruch etwa 
10 bis 20% groBer ist als der durch die Formel ausgedriickte rein theoretische Ausbruch. 

WasserschloB. Das WasserschloB ist an der Vbergangsstelle des Stollens 
zu der steil abfallenden Druckrohrleitung angeordnet. Bei Druckstollen hat es 
den Zweck, bei p16tzlichem Schlie Ben der Turbinen die Energie, die dem in Be
wegung befindlichen Stolleninhalt innewohnt, abzubremsen, bei p16tzlicher Inbetrieb
setzung der Turbinen so lange Betriebswasser zuzuschieBen, bis sich im Stollen 
die entsprechende Wassergeschwindigkeit einstellt. Die eigentlichen AbschluB
organe der Rohrleitung (Drosselklappen, Rohrbruchventile) sind hierbei gew6hnlich 
in einer eigenen Apparatenkammer untergebracht (siehe Abb. 2). 

Bei Freispiegelstollen hat das WasserschloB den Zweck, den Wasserzulauf 
fiir verschiedene Schwankungen in der Stromabnahme auszugleichen, indem fiir 
die Erzeugung von Spitzenleistungen aus seinem Wasservorrat Betriebswasser 
abgegeben, bei verminderter Stromabnahme das zuflieBende Wasser in seinem 
Becken gesammelt wird. 

Zur Vermeidung einer unzulassigen Fiillung des Beckens ist ein Uberfall oder 
ein Heber eingebaut, der bei Erreichung und Uberschreitung der maximalen Fiilltiefe 
in Tatigkeit tritt und das iiberschiissige Betriebswasser durch den Leerlauf zu Tale 
fiihrt. Der Leerlauf wird meist als SchuBtenne ausgefiihrt, das ist ein steiles Gerinne 
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aus Beton (allenfalls mit Holzverkleidung), in dem das Wasser zu Tale sehie13t, urn 
entweder unmittelbar in den Mutterflu13 einzumunden oder durch eine Energie
vernichtungsanlage - seiner Kraft beraubt und beruhigt - in denselben zu gelangen. 
Sonstige Einrichtungen eines Wasserschlosses: Rohrabschlu13organe, Schutzen, Turbinen
feinrechen, schlieBlich Einrichtungen zur Abfuhr von Schlamm und Eis. Bei Freispiegel
stollen fUr Werke mit gleichmaBiger Stromabnahme entfallt fUr das Wasserschlo13 die 
Aufgabe der Wasseraufspeicherung. Es hat hier lediglich die bereits erwahnten Aus
rustungen aufzunehmen und erhalt daher wesentlieh kleinere Abmessungen. 

Rohrleitungen. Den Franeis-Spiralturbinen sowie den Peltonradern wird 
das Betriebswasser yom WassersehloB aus dureh eine Rohrleitung zugefUhrt. 
Als Rohrmaterial kommen FluBeisen, GuBeisen, Beton, Eisenbeton und Holz in 
Betraeht; mitunter kommt an Stelle der Druekrohrleitung ein Drueksehaeht zur 
AusfUhrung, bei dem das Gebirge ganz oder teilweise die Aufgabe der Rohrwand 
ubernimmt. 

Als wichtigstes Rohrmaterial wird Siemens-Martin-Flu13eisen mit einer Festigkeit 
von 34 bis 40 kg/mm2 und einer Mindestdehnung von 25% verwendet. Die Langsnahte 
der einzelnen Rohre werden entweder geschweiBt oder genietet; als Sto13verbindung 
der Rohre werden Nietmuffen oder Flansehen angeordnet. Genietete Rohre werden 
bis zu Innendrucken von 25 bis 30 Atm. hergestellt; sie haben gegenuber gesehweiBten 
Leitungen den N achteil eines gr613eren Druckh6henverlustes und eines urn 25 bis 30% 
gr613eren Gewiehtes, hingegen mu13 als Vorteil die eindeutige statisehe Bereehnungs
m6gliehkeit der Nietverbindung hervorgehoben werden, wahrend man die Festigkeit 
der Sehwei13naht nieht reehneriseh ermitteln, sondern nur auf Grund von Versuehs
werten einfUhren kann. Die Bleehstarke eines unter Innendruek stehenden Rohres 
reehnet sieh aus der Kesselformel mit 

d· P K z ' q; (azul fUr Flu13eisen = 800 kg/em2) 
b = 2. azul und azul = -n- ,azul fur Gu13eisen = 200.kg/em2 , 

wo bei bedeuten 
b = Wandstarke in em, 
d = Rohrdurehmesser in em, 
p = Innendruck in Atm. (kg/cm'), 

K, =Zerrei13festigkeit des Bleehmaterials in kg/em2, 
q; = bei gesehwei13ten Rohren das Guteverhaltnis der Sehwei13naht 

(k= 0,85 - 0,95), 
q; = bei genieteten Rohren das Guteverhaltnis, d. i. das Verhaltnis der Festig

keit des dureh die Nietli:ieher gesehwaehten Bleehes zur ZerreiBfestigkeit 
des voUen Bleches. Fiir den Nietdurehmesser d und die Nietteilung t ist 

t-d 
q;= -t-' 

n = Sieherheitsgrad. 

Das Gewieht eines eisernen Rohres per Laufendmeter reehnet sieh mit 
genugender Genauigkeit aus (siehe Quellenverzeiehnis unter 1) 

db 
g=4' 

hierbei ist g das Gewieht in kg/Lfm, d der Rohrdurehmesser in em, t5 die Rohrwand
starke in mm. 

Die genauen Gewiehte und zulassigen inneren Betriebsdrueke fUr gerade, 
glatte, gesehweiBte Rohre aus FluBeisen sind in der folgenden Tabelle (siehe 
Quellenverzeiehnis unter 5) zusammengestellt. 
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Tabelle 
fiir die Gewichte und zulassigen Innendriicke geschweiflter, gerader, glatter Rohre 

~~~ I Wandstarken in = 
~e:: 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 

300 { 46,1 53,8 61,9 69,7 77,7 85,5 93,4 102,3 110,5 118,8 127,3 135,7 144 - -
30,5 35,5 41 46 51 56 61 65,5 71,5 76,5 81,5 87 92 - -

350 { 53,6 62,7 72 81 90,2 99,4 108,9 118,6 128,3 137.7 147,2 156,9 166,7 176,5 186 
26 30,5 35 39,5 43,5 48 .52,5 57 61 65.5 70 74 78,5 83 87 

400 { 61,2 71,4 81,8 92,3 102,9 113,4 124,1 135 145,5 156,6 167,1 178,4 189 200 211 
23 27 30,5 34,5 38 42 46 50 53,5 57 61 65 69 72,5 76,5 

450 { 68,7 80,2 92,1 103,3 115,2 127 139 151,3 163,5 175,3 187,3 199,6 211,7 224 236,5 
20,5 24 27 30,5 34 37,5 41 44 47,5 51 54,5 58 61 64.5 68 

500 { 76,2 89,1 102,1 114,5 127,9 140,8 154,4 167,4 180,7 194 207,4 220,8 234,2 247,9 261,2 
18,5 21,5 24,5 27,5 30,5 33,5 36,5 39,5 43 46 49 52 55 58 61 

600 { 91,4 106,7 122,2 137,7 152,8 168,2 184,3 200,5 215,5 232 247,8 263,5 278,8 295,2 312 
15 18 20,5 23 25,5 28 30,5 33 35,5 38 41 43,5 46 48.5 51 

700 { 106,4 124,2 142 160,1 178,4 196 214 231,5 251 269,5 288 306 324,5 343.2 362,4 
13 15 17,5 19,5 22 24 26,5 28,5 30,5 32,5 35 37 39,5 41,5 43,5 

800 { 121,8 142,2 162,5 182,2 203,6 224,1 244,5 265,5 286 307,5 328 348,8 371 390,5 412,3 
11,5 13,5 15,5 17 19 21 23 25 26,5 28,5 30,5 32,5 34,5 36,5 38 

900 { 136,7 159,5 182,6 205,5 228,7 251,8 274,8 298,5 321,5 345 368,1 392 415 438,5 462,3 
10 12 13,5 15 17 18,5 20,5 22 23,5 25,5 27 29 30,5 32,5 34 

1000 { - 177,5 202,5 228,1 254 279,3 305,9 332 357,2 382,8 409 434,5 461 487,4 514 
- 10,5 12 14 15 17 18,5 20 21,5 23 24,5 26 27,5 29 30,5 

1100 { - - 223 251 279 307,2 336 364,5 392,5 420,5 449 478 505,8 534,8 564 
- - 11 12,5 14 15,5 16,5 18 19,5 21 22,5 23,5 25 26,5 28 

1200 { - - 243,3 273,3 304,2 335 365,3 396,5 427,5 459 489,5 521 552 582,4 613,5 
- - 10 11,5 13 14 15 16,5 18 .19 20,5 21,5 23 24,5 25,5 

1300 { - - 263 296,2 329,3 363 395,5 430 463 497 529,8 563,2 597 630 664 
- - 9 10,5 11,5 13 14 15 16,5 17,5 19 20 21,5 22,5 23,5 

1400 { - - - 318,5 354,5 390 426,4 462 498,5 533 569,9 607 642 677,7 715 
- - - 9,8 11 12 13 14 15 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 22 

1500 { - - - 342 380 418,2 457 495 534 572 610,1 649 687,5 726,5 765 
- - - 9 10 11 12 13 14 15 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 

Die oberen Zahlen geben das Gewloht in kg/Lfm (fiir eln spezlfisohes Gewioht von 8,0), die unwen 
Zahlen die zuJAssigen Innendriioke in Atm. (kg/om') an, berechnet auf Grund einer 4- bis 4,7faohen 
Sioherheit und einer Materialfestigkeit von 34 bis 40 kg/='. 

Die Kosten fiir geschweiBte Rohrleitungen konnen einschlieBIich Montage 
mit -etwa 500 Mark per Tonne in Rechnung gestellt werden. Fiir den Unterbau 
offen verlegter Rohrleitungen kann man etwa 30 % der Rohrkosten annehmen. 
GuBeiserne Druckrohrleitungen kommen nur fiir Kleinkraftaplagen mit niedrigen 
Innendriicken in Frage. Druckrohre aus Beton werden bis etwa I m Durchmesser 
erzeugt und vermogen nur ganz kleinen Innendriicken standzuhalten. 

Eisenbetondruckrohre sind fiir groBereDurchmesser und Innendriicke bis 
etwa 5 Atm. iiberall dort am Platze, wo zufolge horizontaler Lage des Rohres oder 
ungleichmaBig verteilter AuBendriicke CUberschiittung, Verkehrslast) in den Rohr
wanden Momentenwirkungen auftreten, fiir deren Aufnahme zufolge der groBen 
Wandstarken bei diesem Rohre wesentlich groBere Widerstandsmomente zur 
Verfiigung stehen als bei eisernen Rohren. Sie werden gewohnlich mit doppelter 
Ringbewehrung (auBen und innen gleich) versehen und erhalten eine Langsbewehrung 
von etwa 0,2 %. Eisenbetonrohre kommen besonders fiir Unterdriickerungen als 
die wirtschaftlichste Anordnung in Frage. 

FabrikationsmaBig werden Eisenbetonrohre auch nach dem Schleuderverfahren 
hergestellt und sind als Vianini-Rohren im Handel. Die Rohre haben eine einfache 
oder doppelte spiralformige Armierung und eine Langsarmierung. Die Verbindung 
der einzeInen Rohre erfolgt wie bei GuBrohren durch Muffen, die gleichzeitig mit 
dem Rohrschaft geschleudert werden. Da die Rohre Innendriicke bis zu 6 Atm. auf
nehmen konnen; eignen sie sich auch als Druckrohrleitungen fiir WasserkraftanIagen. 
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Die Abmessungen und Gewichte konnen der folgenden Tabelle entnommen 
werden. 

D ~iehtweite 
In em 

L ~aulange 
In em 

() ~ andstarke 
In mm 

G Gewieht per m' 
in kg 

Druckschachte werden an Stelle von Druckrohrleitungen dort verwendet, 
wo sehr gutes Gebirge vorhanden ist. 

Der dureh das Gebirge seiger vorgetriebene Schacht erhalt eine Auskleidung aus 
Beton und einen inneren Eisenmantel. Die durch den Innendruck hervorgerufenen 
Krafte werden durch Zusammenwirken der drei Stoffe Eisen, Beton und Gebirge auf
genommen (genaue Berechnung schwierig). Der Blechmantel wird zuweilen aueh so 
bemessen, daB er bei alleiniger Aufnahme des gesamten Iunendruekes nach der Kessel
formel errechnete Spannungen erhalt, die bis an die Elastizitatsgrenze heranreichen. 
Die Sieherheit liegt dann in der unbedingt stattfindenden Mitwirkung des Betons und 
Gebirges. 

Als Kriterium (siehe Quellenverzeichnis unter 6) fUr die Wirtschaftlichkeit von Druckschlichten 
gegeniiber Druckrohrleitungen gilt die Faustformel: 

K ~ (1,0725 G- 1,32 G,) . E. 
a 1,1 (A+2 M) , 

hierbei bedeuten: 
G das Eisengewicht der frei verlegten Rohrleitung in kg, 

G, das Eisengewicht des Blechmantels im Druckschacht in kg, 
A den Felsausbruch im Schachte in m', 
M die Ausmauerung im Schachte in m', 
E Preis je kg Eisen in Schilling, 

Ka Preis fiir 1 m' Ausbruch in Schilling. 
Wenn der Ausbruchspreis Ka der obenangegebenen Bedingung entspricht, wird die .A,nordnung 

eines Druckschachtes an Stelle einer eisernen Rohrleitung in Erwagung zu ziehen sein. 

Druckrohrleitungen aus Holz konnen bis zu Druckhohen von 150 ro, bei 
kleinem Durchmesser bis zu 200 m ausgefiihrt werden. Vorteil: GroBe Leichtig
keit und Elastizitat, geringe Empfindlichkeit gegen Frost und geringer DruckhOhen
verlust zufolge der Reibung an den Rohrwanden. 

Die Rohrwande bestehen nach der .Art von Fassern aus einzelnen, sorgfaltig naeh 
Radius und Umfang bearbeiteten Holzstaben, Dauben, die durch Flacheisen- oder 
Rundeisenbligel oder Spiralumschniirung zusammengehalten werden. N ach der Art der 
Herstellung unterseheidet man: 

a) maschinengewickelte Rohre fiir Durchmesser von 100 bis 600 mm, abgestuft 
von 50 zu 50 mm; diese Rohre werden von der Fabrik fix und fertig in Langen von 
4 und 5 m geliefert und besitzen Muffen; 

b) kontinuierliehe Daubenrohre in den Abmessungen von 0,5 bis 5 m Durehmesser, 
die, mit allem Zubehor geliefert, erst an Ort und Stelle durch fortgesetztes Ansetzen 
von Dauben mit um 0,80 bis 1,20 m versetzten Enden zusammengebaut werden. 

Anwendungsgebiet holzerner Turbinenleitungen: 

Lichter Rohrdurchmesser in m: 
5,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,0 0,75 0,5 kleiner als 0,5, 

Innendruck bis Atm.: 
4,0 4,5 6,0 8,5 1l,0 14,0 15,5 17,5 20,0. 
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Bei Anordnung von Flacheisen- und Rundeisenbiigeln ergibt sich die statische 
Wandstarke t5 in cm aus 

t5 = 0,076 a Vr;, 
wobei a den Abstand der Biigel in cm, p den Innendruck in Atm. (kgjcm2) bedeuten 
(siehe QueIIenverzeichnis unter 7). 

Der erforderliche Biigelquerschnitt t in cm2 berechnet sieh aus: f= a;~p, 
z 

wobei auBer den bereits angefUhrten Bezeichnungen d = Rohrdurchmesser in em, 
K,=Inanspruchnahme des Eisens (800 kgjcm2) bedeuten. 

Fiir die Bemessung der Holzwandstarke sind meist praktische Griinde maBgebend 
(Steifigkeit des Querschnittes, Frostschutz, Zuschlagwegen Dichtigkeit der StOBe usw.). 

Krafthaus. Es ist der wichtigste Bestandteil einer WasserkraftanIage (Kraft
erzeugungsstatte). Hier gelangen die Maschinen zur AufsteIIung, die die Um
wandlung der potentieIIen Energie des Wassers in rotierende (Turbinen) und die 
weitere in elektrische (Stromerzeuger, Generatoren, Dynamos) vornehmen (siehe 
QueIIenverzeichnis unter 8). 

Anlage und Abmessungen des Krafthauses richten sich in erster Linie nach der 
Anzah! der Aggregate, die in dem Maschinensaal zur Aufstellung gelangen. Der ganze 
Saal wird von einem Laufkran bestrichen. Unterhalb des FuBbodens sind Kanale fur 
die Wasserzuleitung zu den Turbinen, deren Abfiihrung in das Unterwasser, weiters 
Kanale fUr die Zufuhr frischer Luft zu den Generatoren und Ableitung der Generator
abluft, schlieBlich solche fUr die Fiihrung elektrischer Kabel- und Rohrleitungen fUr 
die Kuhlung angeordnet. Meist ist anschlieBend an den Maschinensaal an einer Stelle 
mit moglichster Ubersicht uber den ganzen Saal der Kommandoraum errichtet, der 
Schaltpult und Schalttafel enthalt. Die Schaltanlagen werden entweder in eigenen 
Gebauden, den Schalthausern, untergebracht oder ganz oder teilweise im Freien auf
gestellt (Freiluftanlagen). 

Bei dem Krafthaus mtissen noch Riiume vorgesehen werden ftir Kanzlei, Aufenthalt des Betriebs
personals, Sanitiit, 'Verkstiitte, Schmiede, Magazine, Batterie, Telephon· und Signalanlagen. Ftir daB 
Betriebspersonal werden in der Niihe des Krafthauses Wohnhiiuser gebaut. An Hilfseinrichtungen sind 
jene ftir die Beschaffung des notwendigen Ktihlwassers, Aufbewahrung des erforderlichen Oles, "Ober· 
prtifung der Wasserzuleitung durch Wasserstandfernmelder, Signalapparate und Telephone, Transport 
der Maschinen und Apparate (Geleiseanlagen und Transportwagen) zu nennen. GroJ3ere Werke erhalten 
womoglich direkten BahnanschluJ3. 

Kosten von Krafthausern nach S c h 6 n b er g - G I unk (siehe QueIIenverzeichnis 
unter 2). Sie betragen, aufgebaut auf den Verhaltnissen in Deutschland im Friih
jahr 1925, per 1 m3 umbauten Raumes: fiir Maschinenhauser (ohne Maschinen
fundamente) mit einem umbauten Raume 

von 10000 bis 25000 m3 ......•...•••....• 22 bis 21 Mark 
" 25000 " 50000" .................. 21 ,,20 " 

iiber 50000 m3 •••••••...................•• 19 ,,18 " 
fUr Transforma torenha user 

von 5000 bis 10000 m3 ................•. 26 bis 25 Mark 
" 10000 " 25000" .................. 25 ,,24 " 

iiber 25000 m3 •......•.••••••••••••....••• 23 ,,22 " 
fiir Betriebs- und Verwaltungsgebaude, Werkstatten 

bis 5000 m3 ••••••••••••••••••••••••••••• 28 bis 26 Mark 
tiber 5000 " ............................. 26 24" 

Der umbaute Raum wird gemessen von AuBenwand zu AuBenwand und von 
Fundamentsohle, bei Masehinenhausern vom FuBboden des Masehinensaales, bis 
zur mittleren Daehflaehe. 
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FUr die Ermittlung der Kosten der unterhalb des Maschinensaalfullbodens gelegenen 
Bauherstellungen empfiehlt es sich, die Kuoator des ganzen Klotzes, ohne Beachtung 
der Ausnehmungen fUr die verschiedenen Kanale, zu errechnen und hierfur den geltenden 
Einheitspreis fUr Stampfbeton, etwa I: 5 gemischt, einzusetzen. 

Fernlei tungen. Der elektrische Teil des Freileitungsbaues umfaBt die Aus
wahl, Anordnung und Bemessung der Leiter, der mechanische jene des Leitungs
gestanges, also der Maste und deren Fundamente. 

Als Leiter (Drahte, Seile) kommt in erster Linie Kupfer in Frage, das bei groller 
Festigkeit die griillte Leitungsfahigkeit besitzt. Auller Kupfer kommen seine Legierungen 
als verschiedene Arten von Bronze uberall dort zur Verwendung, wo es sich urn Ein
haltung besonderer Sicherheiten handelt, wie bei Weitspannfeldern oder Kreuzungen. 
Aluminium hat nur sehr geringe Festigkeit und wird, verstarkt durch eine Stahlseele als 
Stahlaluminium, auch fUr grolle Spannweiten und Hiichstspannungen verwendet. Stahl 
allein kommt nur fUr nicht stromfUhrcnde Leitungen als Erd- oder Blitzseil in Betracht. 

Tabelle fiber einige Materialkonstanten fUr die wichtigsten Leiter 

Gegenstand I Elektrolytkupfer I Bronze IAlllmini:lml Stahl- I Stahl 
halbbart I hart 

(99'10 Fem- aluminium gehalt) 

Spez. Leitfahigkeit bei 15 °c 57 57 35 35 28 7 
" Gewicht in kg/dma .. 8,9 8,9 8,8 2,75 3,6 7,8 

Zerreillfestigkeit fUr Drahte 
kleinen Durchmessers in 
kg/mm2 ....... _ .... __ . _. 40 46 60 18 28 70 

Spez. Warmedehnung a, be-
zogen auf 1 0 C .......... 17.10- 6 17.10-6 16.10-6 23.10- 6 1l·1O- 6 

Elastizitatsmodul in kg/cm2 1,3.106 1,3.106 0,715'106 2,2.106 

Preis l ) fur Seile in Mark/kg 1,60 1,60 2,30 2,90 2,10 0,30 
1) Siehe Quellenverzeichnis. 

Tabelle fUr die Ermittlung der Leitergewichte 

Kupfer Aluminium Eisen 

Quer- Anzahlund Gesamt- Anzahl und Gesamt- Anzahlund Gesamt-Durch- Gewicht Durch- Gewicht Durch- Gewicht schnitt meSRer der auGen- per messer der auGen· per messer der auGen· 
durch- durch- durch- per 

einzelnen lOOO m einzelnen 1000 m einzelnen 1000 m 
Drilhte messer Drilhte messer Drilhte messer 

mm2 mm I kg mm I kg mm I kg 

1 - 1,23 9 - - - - - -
1,5 - 1,38 13,5 - - - - - -
2,5 - 1,78 22,5 - - - - - -

4 - 2,26 36 - - - - - -

6 - 2,76 54 - 2,76 16,0 - 2,8 50 
10 - 3,5 89 - 3,5 27,0 - 3,6 80 
16 - 4,5 143 - 4,5 43 - 4,5 130 
16 7xl,7 5,2 150 7x 1,7 5,2 46 19X 1,1 5,5 150 
25 - 5,65 223 - 5,65 68 - 5,7 205 
25 7x2,1 6,5 234 7x2,1 6,5 71 19x 1,3 6,5 210 
35 7x2,5 7,7 328 7x2,5 7,7 100 19x 1,6 8,0 320 
50 14x2,1 9,2 468 14x2,1 9,2 143 19x 1,8 9,0 400 
70 19x2,1 10,9 655 19x2,1 10,9 200 37X 1,6 11,2 625 
95 19x2,5 12,7 889 19x2,5 12,7 271 37X 1,8 12,6 785 

120 19x2,8 14,2 1123 19x2,8 14,2 342 49x 1,8 16,2 1070 
150 30x2,5 15,9 1404 30X2,5 15,9 428 49X2,0 18,0 1320 
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Die Bemessung der Leitungen erfolgt in statischer Beziehung auf die ent
sprechende Festigkeit gegen die angreifenden Krafte (Eigengewicht, Eislast und 
Temperatur) und in elektrischer Beziehung auf Erwarmung, Spannungsabfall 
und Energieverlust. 

Ais Stiitzpunkte der Leiter (Leitungsgestange) kommen Maste aus Holz, 
Eisen und Eisenbeton in Betracht. Die Entfernung der Maste (Spannweite) wird 
so groB als moglich gewahlt, um die Anzahl der Stiitzpunkte moglichst zu ver
ringern. Die MasthOhe iiber Terrain ergibt sich aus SicherheitsmaB plus groBter 
Durchhang plus Abstand der Leiter. Die normengemaBen SicherheitshOhen be
tragen in Osterreich (Deutschland) auf freier Strecke 5 m (6), bei Wegekreuzungen 
6,0 m (7,0), bei Bahnen iiber Schiene 7 m (7). 

Der groBte Durchgang ist fUr + 40° Ooder - 5°0 plus Eisbelastung rechnerisch 
zu ermitteln oder Tabellenwerken (Jager) zu entnehmen. Die Abstande der Leiter 
sind durch V orschriften festgelegt. 

Hinsichtlich der Art der Beanspruchung unterscheidet man: 
Tragmaste, welche nur als Stiitzpunkte dienen und keinen Leitungszug auf. 

zunehmen haben. 
Abspannmaste werden in den Geraden alle 3 km angeordnet und so bemessen, 

dall sie zwei Drittel des gesamten einseitigen Leitungszuges aufzunehmen imstande sind. 
Winkelmaste werden in allen horizontalen Winkeln der Leitung angeordnet 

und meist als Abspannmaste ausgebildet. 
Kreuzungsmaste werden nach besonderen Vorschriften bei Uberquerungen von 

Kommunikationen ausgefiihrt. 
Endmaste, ausgefiihrt am Beginn und Ende der Leitung, bemessen auf voUen 

einseitigen Zug. 
Holzmaste. Die wirtschaftlichste Spannweite muB fallweise ermittelt und 

kann fUr Linien mit einem Gesamtquerschnitt der Leitungs- und Schutzdrahte 
bis 110 210 300 iiber 300 mm2 

mit 80 60 50 40 m 
angenommen werden. 

Die Zopfstarke (mittlerer Durchmesser am Mastzopfe) betragt fiir Betriebs
spannungen iiber 300 V Wechselstrom oder 600 V Gleichstrom mindestens 15 cm, 
fiir Spannungen iiber 1000 V mindestens 17 cm; bei Richtungsanderungen min
destens 18 cm. 

Unter Einhaltung der obenangegebenen Hochstwerte der Mastentfernungen 
berechnet sich fiir gerade Strecke.n und einfache Holzmaste die Zopfstarke Z aus: 

Z=12 1/H·D , r , 
wobei D die Summe der Durchmesser aller an dem Mast verlegten Leitungen in 
Millimetern und H die mittlere Hohe der Leitungen am Mast in Metern bedeuten. 

Alle 500 mist ein verankerter oder gekuppelter Mast anzuordnen. Holzmaste 
sollen in mittlerem Boden auf eine Tiefe von 1,50 bis 2,50 m, mindestens jedoch 
auf ein Siebentel ihrer Lange eingegraben und gut verrammt werden. 

Fiir die Lebensdauer von Holzmasten ist eine wirksame ImpragIiierung sowie 
ein guter Schutz des MastfuBes von groBter Bedeutung (siehe S. 530). Die Lebens
dauer von Masten betragt: 

nicht impragniert kyanisiert kreosotiert 
Fichte und Tanne ... 2 bis 4 Jahre} (. Mitt 1 
Larche .............. 6 " 710 " 12 Jahre ~ Jah:e 
Eiche .............. 6" " 
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Das Konservieren der Masteinspannstelle erfolgt durch Teerolanstriche, durch 
Aufschieben einer Hulse oder durch Aufsetzen des Mastes auf einen Fuf3 aus Eisen 
oder Eisenbeton. 

Eiserne Maste kommen fast ausschlief31ich fiir Hochstspannungsleitungen 
und Spannweiten uber 150 m zur Verwendung; fur untergeordnete Zwecke werden 
sie aus'[- und I-Profilen (Streckmaste) oder aus Mannesmannrohrenhergestellt, 
fUr Hochspannungsleitungen als Gittertiirme ausgebildet. 

Anordnung und Gewichte siehe die vorhergehende Zusammenstellung, die auch 
die Leistungsfahigkeit der einzelnen Leitungen, die Querschnitte der Leiter- und 
Blitzseile, das Gewicht des Kupfers und der gesamten Eisenteile per 10 km Leitungs
lange und schlief3lich fiir uberschlagige Kostenberechnungen die Preise per 10 km 
Lange, aufgebaut auf den Verhaltnissen in Deutschland im Friihjahr 1925, enthaIt. 

Die Fundamente der eisernen Maste bestehen aus Beton (Blockfundamente), 
jene der Tragmaste zuweilen auch aus einem aus vier oder sechs Eisenbahnschwellen 
gebildeten Rost (Schwellenfundamente). Die Lebensdauer eiserner Maste kann 
mit 30 Jahren angenommen werden, vorausgesetzt, daf3 der Rostschutzanstrich 
etwa aIle drei bis vier Jahre erneuert wird. Bei leichten Masten (Tragmasten) 
entfallen per 100 kg Eisenkonstruktion etwa 4,3 m2 Anstrichflache, bei schweren 
Abspann-Eck- und Kreuzungsmasten etwa2,6 m2• 

Eisenbetonmaste werden nach dem Schleuder- oder dem Formverfahren 
hergestellt. 

Bei der ersten Herstellungsart (Schleuderbetonmaste) wird der besonders vor
bereitete flu.ssige Beton in einer Schleuderformmaschine durch die Zentrifugalkraft 
um ein Metallgerippe herumgepreBt. Dieses Gerippe besteht gewohnlich aus starken 
gewa1zten Stahl- oder Eisenstaben, die durch Spira1windungen aua Eisendraht oder 
besondere Armaturen gehalten werden. 

Preise fUr mnde Schleudermaste einschlief3lich normaler, kegelformiger 
Abschluf3kappe (fUr dreifache Sicherheit)1) 

bD Q) oberer ~+> ~.!oj bD Q) oberer ~+> I ~.!oj :::s 11 :::s +> 
Q) S Q) 

Ii'IbD '$ unterer ,;:f~ bD .f!/:e ~ Ii'lI:iI) .$ unterer .fl ~ bD.f!/ ':::S ~ 
~.!oj OJ §.!oj OJ 

<ll .1:\ ,OJ ... .!oj Q) 00 ~ 
~ '" ,OJ.~.!oj Q) +> ~ 

~~ Q) Durch- 't IJ:: ~ .... ~s:: 
.... Durch- 't s:: ",00 

bJ; 

bDc3 '''1 P-t El s:: 
bD bDc3." P-t El ~ of""'4O"'" messer oP""4 o l""1 ,messer p" § p,,'" p" § p,,'" 00 Lange in m in mm 00 Lange in m in mm 

300 8,0 6,5 160/280 570 104,40 500 10,0 8,0 180/330 1070 155,40 
400 8,0 6,5 160/280 710 112,30 300 11,0 9,0 180/400 1080 151,50 
500 8,0 6,5 180/300 730 119,00 400 11,0 9,0 180/400 1150 162,60 
300 9,0 7,5 160/295 685 120,20 500 11,0 9,0 180,400 1230 171,30 
400 9,0 7,5 160/295 800 127,20 300 '12,0 10,0 1801420 1250 169,50 
500 9,0 7,5 180/315 870 136,20 400 12,0 10,0 180/420 1310 178,20 
300 10,0 8,0 180,330 820 137,00 500 12,0 10,0 180/420 1410 191,50 
400 10,0 8,0 180/330 1050 145,80 

Zu diesen Preisen kommt (frei Bahnwagen Versandstation MeiBen [Sachsen)) 
je nach GroBe ein Zusch1ag von 5 bis 8%. 

Beim Formverfahren (Porrmaste, Saxoniamaste) erfolgt die Herstellung durch 
Einstampfen des Betons um das Eisengerippe in besonderen Formen oder Form
maschinen. Diese Art der Herstellung kann auch an dem Mastaufstellungsorte selbst 
erfolgen, wodurch wesentlich an Transportkosten gespart werden kann. Die Vorteile 

') Laut Mitteilung der deutsohen Sohleuderrohrenwerke Otto und Schlosser, MeiBen. 
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der Eisenbetonmaste, die heute bereits zu Hochstspannungsleitungen mit groBen Spann
weiten verwendet werden, bestehen in der groBen Dauerhaftigkeit und dem Entfall 
jeglicher Erhaltungsarbeit. 

Die Auswahl des Baustoffes fUr Maste von Freileitungen wird im allgemeinen 
unter Bedachtnahme auf die Betriebsspannung, Bedeutung der Leitung, Gelande
und Bodenbeschaffenheit, klimatischen Verhaltnisse und natiirlich auf die Kosten 
erfolgen. Bei dem Vergleich der Kosten von Masten aus Holz, Eisen und Eisen
beton miissen neben den Anlagekosten, das sind die Kosten fUr den fix und fertig 
gelieferten, aufgestellten und gestrichenen Mast, auch die Betriebskosten be
riicksichtigt werden, welche durch Auswechseln und Anstreichen der Maste und die 
durch diese Arbeiten bedingten Grundentschadigungen und Stromlieferungsverluste 
entstehen. 

Quellen verzeichnis 
1. Kuhn, Ing. F.: Praktische Winke fiir das Entwerfen eiserner Druckrohrleitungen. Die Wasser· 

wirtschaft. Heft 1. 1927. 
2. Schonberg· Glunk: Landeselektrizitiitswerke. Miinchen und Berlin. 1926. 
3. Ludin: Die Wasserkriifte. 
4. Pernt, Dr. Ing. M.: Dber das giinstige Stollenprofil. Die Wasserwirtschaft. Heft 2 bis 6. 1925. 
5. Heck, .Obering.: Turbinenrohrleitungen. 
6. Kuhn, lng. F.: Dber die Wirtschaftlichkeit von DruckscMchten. Zeitschr. d. osterr. Ing.- u. Arch.· 

Yereines. Heft 1/2. 1922. 
7. Schmitt, Ing. F.: Berechnung von hOlzernen, aus Lamellen zusammengesetzten Druckrohrleitungen. 

Zeitschr. d. osterr. lng.· u. Arch.-Yereines. 1923. Heft 9/10. 
8. Kuhn, lng. F.: Der neuzeitliche Krafthausbau. Die Wasserwirtschaft. Heft 18/19. 1930. 

Garagenbau und Tankanlagen 
Von lng. Karl Fischer, Direktor der Wayss & Freytag A.-G. und Meinong G. m. b. H., 

Teplitz-SchOnau 

A. Garagen 
Zweck: Unterbringung von Kraftfahrzeugen, urn sie gegen die Unbilden der 

Witterung oder Diebstahl zu schiitzen und urn kleinere Reparaturen und Reinigung 
vornehmen zu konnen. 

Einteilung der Kraftwagen: 
Motorrader und Motorrader mit Beiwagen; 
Kleinautos (fiir Personenbeforderung) und Lieferwagen (Zyklonetten). Lange 

bis 3,00 m, Breite bis 1,40 m (bei Zyklonetten bis 1,70 m); 
Viersitzige Gebrauchswagen (Normalautos). Lange 3,00 bis 4,80 m, Breite 

rund 1,50 m; 
Sechssitzige Wagen (Luxusautos). Lange iiber 4,80 bis 6,00 m, Breite 1,40 

bis 1,70 m; 
Lastwagen, klein, ohne Anhanger, fiir Schnellbetrieb (bis 1000 kg Ladefahigkeit); 
GroBe Lastwagen mit Anhangerwagen. Lange 6,00 bis 7,00 m, Breite 2,00 

bis 2,20 m; 
Autoomnibusse in verschiedenen GroBen. 
Einteilung der Garagen: 

a) nach dem Fassungsvermogen: 
Einzelgaragen, fiir Unterbringung von 1 bis 2 Kraftwagen; 
Kleingaragen, fiir die Unterbringung bis zu 15 Kraftwagen; 
Mittelgaragen, fiir die Unterbringung von 16 bis 100 Kraftwagen; 
GroBgaragen, fiir die Einstellung von mehr als 100 Kraftwagen; 

b) nach der Lage im Terrain (vertikale Gliederung): 
36" 



564 Karl Fischer: Garagenbau und Tankaulagenl 

Untergrund- und Kellergaragen unter der StraBenoberflache bzw. im 
Souterrain von Hochbauten; 

Flachgaragen, deren FuBboden ungefahr im Terrain bzw. im StraBen
niveau liegt und die nur ein GeschoB enthalten; 

Stockwerksgaragen mit 2 bis 6 und mehr Stockwerken, mit Rampenanlagen 
zur Erreichung der StockwerkshOhen bzw. mit Aufziigen und Schiebebiihnen; 

c) nach Ausbau der Kraftwagenstande (Boxen): 
Garagen mit Einzelboxen, wo jeder Wagenstand fiir sich durch Draht

gitter oder volle Zwischenwande abgeschlossen ist; 
Garagen mit Sammelboxen bei denen eine Gruppe von Wagenstanden 

durch Drahtgitter oder· Scheidewande abgeschlossen ist; 
Garagen mit Saalgemeinschaft fiir aHe Wagen, also ohne Zwischen

wande zwischen den Wagenstanden. 

Vorschriften fiber den Ban von Garagen: Der Magistrat Wien gibt nach
folgende Vorschriften fiir den Bau von Garagen: 

Tiiren und Fenster der Garage sind feuersicher auszugestalten, der FuBboden 
ist undurchlassig, feuersicher und mit Gefalle gegen eine Sammelgrube herzustellen, 
in den Kanal mlindende Wasserablaufe in der Garage und im Waschraum sind mit 
sicher wirkenden Benzinfangern zu versehen, eine Beheizung darf nur von auBen statt
finden, die Beleuchtung darf nur durch elektrische Gliililampen mit auch deren Fassung 
umschlieBenden Glasschutzhiillen erfolgen, Schalter, Sicherungen und Steckkontakte 
sind auBerhalb anzuordnen oder funkensicher auszugestalten. Leitungsdrahte dMen 
nicht frei gefiilirt werden. In der Nahe der Decke und des FuBbodens sind mit eng
maschigen Drahtnetzen verschlossene Entlfrftungen herzustellen. 

In der Garage diirfen keine moglicherweise funkenbildende Arbeiten vorgenommen 
werden und ist eine Lagerung von Benzin in derselben verboten. 

Der fiir die Lagerung von Benzin vorgesehene Raum ist vollstandig feuersicher 
herzustellen, der FuBboden desselben derart zu vertiefen, daB der ganze Vorrat von 
Benzin in der Vertiefung Platz findet, in der Tiire sind durch engmaschige Drahtnetze 
versehene Lfrftungsoffnungen anzuordnen. Die Lagerung hat in explosionssicheren 
GefaBen zu erfolgen, der Benzinvorrat richtet sich nach den ortlichen Verhaltnissen, 
darf jedoch in der Regel 150 kg nicht iiberschreiten. 

Beim Eingang der Garage und bei dem Benzinlager ist das Verbot des Rauchens 
und Hantierens mit offenem Licht deutlich anzuschlagen, und ist an diesen Stellen ein 
Vorrat von Sand mit Wurfschaufel bereitzuhalten. 

Banliche Vorkehrnngen in den Garagen: FuBboden. Derselbe muB wasser
dicht und feuersicher sein. Es kommen daher in Betracht: 

StampfbetonfuBboden mit 2 cm gutem, fei~geschliffenem Zement
estrich oder 

Klinkerpflaster auf Betonunterlage. Klinker ist dauerhafter (besonders 
mit Riicksicht der Einwirkung von Olen und Fetten), aber bedeutend teurer als 
geschliffener Estrich. 

FuBboden werden in Gefalle verlegt; beste Gefallsneigung etwa 1 % %. 
Auf rund 60 bis 70 m 2 FuBbodenflache und vor Ableitung der Abwiisser in 

die Kanalisation sind Benzinfanger (S. 273) zur Abscheidung der Ole und 
Fette aus den Abwassern anzuordnen. 

Zur explosions- und feuersicheren Lagerung von Benzin werden bei Mittel
nnd GroBgaragen, meist anBerhalb des Gebandes, Tankanlagen errichtet (siehe 
Tankanlagen S. 568). 
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Waschanlagen zur Reinigung der Autos von Staub und Schmutz. Hierzu 
entsprechende Schlauchanschliisse vorsehen. Eigene Raume fiir das Waschen 
kommen wohl nur bei GroB- und Stockwerksgaragen in Betracht (Waschanstalten); 
sonst erfolgt das Waschen meist auf den 6 bis 8 m breiten Zufahrtswegen in den 
Garagen. 

Heizung. Die Temperatur in der Garage soll auch wahrend der kaltesten 
Jahreszeit nicht unter 3 bis 4° 0 sinken. Aus Sicherheitsgriinden kommt vor allem 
Zentralheizung, bei Kleingaragen eventuell von auBen zu betatigende Kamin
feuerung, in Einzel- oder Doppelboxen unter Umstanden elektrische Heizung 
in Frage. 

Werkstattenanlagen, Bureaus, Aufenthalts- und Wohnraume fiir Chauffeure, 
eventuell Verkaufsladen usw. werden auBerhalb der eigentlichen Garage angeordnet 
und sind in den nachfolgenden Preisermittlungen, falls nicht besonders erwahnt, nicht 
enthalten. 

Raumliche Anordnung. Fiir einen jeden Kraftwagen ist ein Streifen von rund 
75 cm rings um den Wagen vorzusehen. Fiir einen normalen Wagen von 4,50 m 
Lange und 1,40 m Breite sind also erforderlich: in einer Einzelbox mit Zwischen
wanden: (4,50+2'0,75) X (1,40+2'0,75)=18 m2, in einer Sammelgarage ohne 
Zwischenraume: (4,50+0,75) X (1,40+0,75)=1l,5 m2 bis 12 m2• 

Zufahrtswege zu den Wagenstanden haben dort, wo auf zwei Seiten in 
die Wagenstande ein- bzw. aus denselben herausgefahren werden muB, eine Breite 
von 8,0 m, wo nur auf einer Seite Boxen angeordnet sind, eine solche von 7,0 m 
und wo keine Aus- und Einfahrt in Wagenstande stattfindet, eine Breite von 6,0 m 
zu erhalten. 

In Stockwerksgaragen, falls die Rampen fiir die Zufahrt und fiir die Aus
fahrt getrennt angeordnet sind, ist eine Rampenbreite von mindestens 5 m und 
eine Neigung von 8 bis 12% vorzusehen bzw. Wagenaufziige und Schiebebiihnen 
anzulegen. Fiir je 25 bis 30 Wagenstandplatze kann ein Aufzug gerechnet werden. 

Nebenraume fiir Werkstatte, Bureaus, Portier usw. werden meist auBerhalb der 
eigentlichen Garage untergebracht. 

Flachenbedarf fiir einen Wagenstandplatz in einer Mittelgarage richtet 
sich nach der raumlichen Einteilung, Bequemlichkeit, GroBe der Gesamtflache 
usw. und kann mit angenahert 30 bis 40 m2 (einschlieBlich der Zufahrtswege) an
genommen werden, ausschlieBlich eventuell notwendiger Rampenanlagen bei 
Stockwerksgaragen. 

Cl::l 
~----~~---8,60----------~~ 

Abb. 1. Flachga.rage::fiir ein Auto 
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Kosten von Flachgaragen ohne Heizung uod Beleuchtung 

Ver- Gesamt- Preis 
Flaohe Preis 
f. einen f. einen Fassungs- baute Bauliche Details preis fiir 1m' Wagen- Wagen- Anmerkung rfl,um Flaohe Flaohe stand stand 

m' S S m' S 

1 Luxus- Massivwande, 

auto 1) 35 Tramdecken, 5400 155 35 5400 Holzdachstuhl, Abb.l Schieferdeckung 
-

2 Autos 57 wie vor 8300 145 28,51 4150 Abb.2 

Zerlegbar aus 
2 Autos 57 Stahlkonstruktion 10550 185 28,5 5250 Abb. 3 mit Wellblech-

verkleidung --
14 Autos mit 

separaten 567 48000 85 40,5 3400 
BoxenAbb.4 V orfibergehend, 

Eisenbetondach 

I 37 

--
50 Autos mit besonders 

separaten 1850 auf Eisenbeton- 155000 84 3100 wahrend der 
Boxen stfitzen, FUll- N acht, konnen 

50 Autos 
mauerwerk, auch auf den 

1547 Glasoberlichte, 115000 75 31 2300 Zufahrten ohne Boxen Prellkies- weitere Autos ----
80 Autos 2816 

eindeckung 
230000 82 35 2900 noch aufgestellt 

mit Boxen werden ----
80 Autos 2490 182000 73 31 2300 ohne Boxen 

Fiir Zentralheizung und Beleuchtung konnen 8 14,00 bis 16,00 je 1 m 2 

berechnet werden. 

~I , 
f----------------~-~~ 

ill 

Abb. 2. Flaohgarage ffir zwei Autos 

') Slehe auoh: Kosten fiir Einzelgaragen aus Wellbleoh. Seite 296. 
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B. Tankanlagen 

Zweck: Explosions- und feuersichere Lagerung von feuergefahrlichen Fliissig
keiten, wie Benzin, Benzol, Alkohol usw. Wirtschaftliche und bequeme Betriebs
fiihrung. Zuverlassige und einfache MeBkontrolle. 

Schutzgassysteme (System Dabeg bzw. Martini und Hunecke). Die Lagerung 
der explosions- und feuergefahrlichen Fliissigkeit erfolgt unter Schutzgas, das 
ist ein nicht brennbares Gas, wie Stickstoff, Kohlensaure, oder Verbrennungsgas, 
Stickstoff oder Kohlensaure werden in Flaschen geliefert und an die Anlage 
angeschlossen; fUr Verbrennungsgas gibt es eigene Schutzgaserzeugungsanlagen, 
wobei die Gase nach entsprechender Reinigung und Abkuhlung als Schutzgas 
Verwendung finden. Diese Systeme zahlen zu den altesten und werden heute fast 
nicht mehr gebaut. 

Sittigungssystem (nach Patent Dabeg oder Securitas). Hier erfolgt die Sicherung 
durch die Fliissigkeit selbst, indem durch Bildung eines Vakuums der Hohlraum des 
Lagerbehalters oberhalb der gelagerten Flussigkeit zwanglaufig mit einem infolge 
Sattigung mit Benzindampfen unexplosiv gewordenen Benzindampf-Luftgemisches 
ausgefulit wird. Ein solches Gemisch ist nicht entziindbar und deshalb auch nicht 
explosionsfii,llig. Weiters werden durch Verwendung von entsprechenden Sicherungen 
und Entladungsvorrichtungen alie Ziindungsmoglichkeiten an· und fur sich im 
Inneren des Lagerbehalters beseitigt, so dall eine gesicherte Lagerung auch dann 
noch besteht, wenn das gesattigte Benzindampf-Luftgemisch im Lagerbehalter nicht 
vorhanden ware. 

Hydraulische Systeme. Hier wird der Hohlraum im Behalter durch Wasser aus
gefiiUt, was moglich ist, da das Benzin auf dem Wasser schwimmt. Dieses System 
kommt aber fUr hiesige. Verhaltnisse weniger in Betracht. 

GroBe: Die Einrichtung wird fiir die Lagerung von 500 Liter Inhalt und mehr, 
undzwar bis iiber 1000000 Liter, geliefert. GroBe also unbegrenzt. MaBgebend 
fiir die GroBe ist auBer dem Bedarf noch folgender Umstand: Da die StraBentank
wagen fast durchschnittlich 3000 bis 4000 Liter Inhalt haben, sollen die normalen 
Verkaufsanlagen fiir Garagen, offentliche Platze einen Fassungsraum von 5000 Liter 
haben; damit ist auf eine gewisse Reserve Riicksicht genommen. Werden die 
Betriebsstoffe in Eisenbahnzisternen bezogen, empfiehlt sich die Anschaffung einer 
.Anlage von mindestens 20000 Liter. (Zisternen haben einen Fassungsraum von 
durchschnittlich 10000 bis 13000 Liter.) 

Die Anlagekosten umfassen: 

1. Bauarbeiten. Ausheben und Wiederzuschiitten der Lagergrube, Her
stellung der Betonsockel und des Betonbodens sowie (innerhalb Wiens) Ummauerung 
der LagergefaBe in der Erde (Betonwanne), ferner Herstellung von Nischen 
und Postamenten und Wanden oberhalb des Terrains zur Unterbringung der 
Stickstoff- bzw. Kohlensaureflaschen, der MeBapparate und Befestigung der 
Armaturen usw.; 

2. die Anlage selbst, bestehend aus den Kesseln, Armaturen und Rohr
leitlmgen sowie den Me.l3apparaten; zu unterscheiden sind: 

Anlagen fiir Eigenbetrieb mit nicht eichfahigen Me.l3apparaten; 

Anlagen fiir Verkaufzwecke mit Apparaten zu eichfahigen, registrier
baren Genaumessungen. 
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Kosten einer Tankanlage 

Fiir einen Inhalt in Litem 
GegeuStand 

500 1000 I 3000 I 5000 I 10000 I 20000 

Kessel, Armaturen, Rohr
leitungen, nicht eich-
fahige MeJlapparate .... S 1500,00 1800.00 2000,00 2800,00 3800,00 5100,00 

Zuschlag fiir eichfahigen MeJlapparat-Monobloc je Anlage S 800,00 
Zuschlag fiir eichfahigen MeJlapparat in Saule je Anlage S 1200,00 

StraBenzapfstellen. Dieselben werden meist fiir 3000 bis 5000 Liter Fiillinhalt 
angelegt und entweder in einem Blechturm oder in einem gemauerten Kiosk unter
gebracht. 

Zu den obigen Preisen fiir die Tankanlage kommen noch die Kosten: 
fiir Blechturm und Armaturen, rund S 2500,00; 
fiir Armaturen in einem gemauerten Kiosk, rund S 2200,00; 
fiir Bauarbeiten am Kiosk selbst, je nach GroBe und Ausstattung, rund S 2000,00 

bis S 4000,00 und mehr. 

Transportmittel fUr Bauarbeiten 
Laut Mitteilung der "Railway" Kleinbahn-Industrie-A.-G., Wien 

1. Fiir kleinere Transportmengen und bei Verfiihrungsdistanzen von Mchstens 
50 ml) kommen in Betracht: 

Schiebekarren fiir Sando, Schotter- und Erdtransport, je Stuck: 
f'iir einen Inhalt von 75 100 1251 

hOlzerne ..... S 15,5 20,0 
eiseme ...... S 39,0 45,0 47,0 

Ziegelkarren, 180 cm lang, 65 cm breit, 45 em Lehnenhohe: 
a) mit hOlzemem Gestell, je Stuck ............................. S 28,00 
b) ganz aus Eisen, ",,' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,36,00 

Rad- Inhalt Mulde in cm Preis 
Gegenstand durch- in in Schilling 

messer Litem Lange I Breite I Rohe je Stuck 

200 87 70 39 175,0 
Betonkippkarren 250 95 70 48 185,0 

S 
300 95 85 48 215,0 

Q 350 95 100 48 220,0 
0 
0 200 80 65 55 190,0 

Betonrundkipper .... 
250 80 75 55 205,0 

Abb.l 300 85 75 60 220,0 
350 85 85 60 240,0 

') Siehe auch Wagenbau. S. 573. 
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2. Bei groBeren Entfernungen: 
a) Fiir rasch wechseInde, oft umzulegende 

Transporte und fiir Lasten bis rund 700 kg je Achse 
werden Hakenjoche aus 65 mm hohen, 7 kg je Lfm 
schweren Schienen, in Langen von 1,5 bis 2 m, auf 
Stahlschwellen montiert, verwendet. 

b) Fiir s tandige Transporte, und zwar bei kurzerer 
Abb. 1. Betonrundkipper Dauer und kleineren Lasten, ist ein Gleis auf StahI-

schwellen (Schienen von 65 mm Hohe und 7 kg Gewicht 
je Lfm), bei Iangerer Dauer und schwererer Belastung ein solches auf H9Iz
schwellen zu verwenden. 

Gebrauchlichsle Schienenprofile 

Schienen- Gewicht Wider- Tragfahigkeit in kg bei Schwellenentfernung von mm stands-hOhe je Lfm moment 

I I I I I mm kg cm3 500 600 700 800 900 1000 

60 5 9,60 1010 840 720 630 560 500 
65 7 15,36 1620 1350 II 60 1010 900 810 
65 9 18,85 1990 1660 1420 1240 HOO 900 
70 10 22,35 2360 1970 1680 1470 1310 1180 
70 12 26,20 2770 2310 1990 1730 1540 1380 
80 12,2 31,20 3300 2750 2350 2000 1830 1650 
80 13,8 43,60 4610 3840 3390 2880 2560 2300 

Bei Kostenberechnungen stets eine Gewichtstoleranz von 3 % berucksichtigen. 
Preis je 100 kg 8 33,50 bis 8 35,00. 

Fur Kleinmaterial ist zum Schienenpreis ein Zuschlag von mindestens 25 % 
zu machen. 

Gleis auf Stahlschwellen aus Schienen 65/7 wiegt rund 17,5 bis 18 kg/m. 

3. Hilfsmittel fiir Gleise: 

Weichen, trans porta bIe, auf Eisenschwellen, ublich aus Schienen: 

Profil 60/5, Lange 2,5 m, Gewicht rund 90 kg ) . S" k 

65/7, " 2,5 " " "100,, 8 90~;0 ~~c 8 180,00 
" 65/7, " 5,0 " " ,,200 " 

Fixe Weichen auf Holzschwellen. Verwendung samtIicher ublichen Schienen
profile, je nach der erforderlichen Tragfahigkeit. Je Stuck 8 150,00 bis 8500,00. 

Kreuzungswinkel . . . . . . . . . . . 80 9 0 9 0 II 0 II 0 15 bis 16 0 

Krummungsradius in m ..... 50 30 50 15 30 15 

Spurweite in mm .. . .... . . . 600 600 760 600 760 760 

Baulange in m . ...... . .... 9,0 7,0 9,0 6,5 8,0 6,5 

Zungen aus Schienen oder Blockschienen, das Herzstuck aus Schienen, 
oder StahIguB. Preis je 100 kg 8 80,00 bis 8 100,00. 
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Drehschei ben aus Schmiedeeisen (Abb. 2). 

Tabelle der iiblichen Dimensionen von Drehscheiben 

Starke Gewicht in kg Zull1ssiger Radstand bei Riidern von 

Durch· mm Trag~ mit 
250 = Durchm. I 300 = Durchm. I 350 = Durcbm. mesger kraft 

RoHen IKugeln 
'~I~~ und Spurweite von = mm '-..,:l Q,)...,;:I kg Q)~ ~~ 

,Q ~ ~ '" 
500 I 600 I 760 I 500 I 600 I I 500 I oi5. pi5. 760 

940 6 5 750 100 110 600 550 :~60 575 525 - 570 
940 7 5 1200 110 120 600 550 360 575 525 - 570 
940 8 6 1500 125 130 600 550 360 575 525 - 570 
940 10 8 2000 147 150 600 550 360 575 525 - 570 

1000 6 5 750 110 120 670 610 460 650 580 430 645 
1000 7 5 1200 120 130 670 610 460 650 580 430 645 
1000 8 6 1500 136 160 670 610 460 650 580 430 045 
1000 10 8 2500 162 240 670 610 460 650 580 430 645 
1200 8 6 1500 180 230 900 840 735 870 810 700 860 
1200 10 8 2500 220 240 900 840 735 870 810 700 860 
1200 12 10 3000 340 360 900 840 735 870 810 700 860 
1500 10 8 2500 360 380 1230 1200 1120 1200 1170 1090 1190 
1500 12 10 3000 460 480 1230 1200 1120 1200 1170 1090 1190 
1500 14 10 3500 490 510 1230 1200 1120 1200 1170 1090 1190 
1500 16 13 5000 575 610 1230 1200 1120 1200 1170 1090 1190 

Preis S 80,00 bis S 90,00 je 100 kg 

GuBeiserne Drehscheiben 
fUr Bauzwecke nicht ublich. 

Schiebebuhnen werden 
nur bei stabilen Anlagen ent
weder fUr einen oder fUr zwei ~~~~j 
Wagen angewendet; Trag - ~ 

fahigkeit 2 oder 4 Tonnen. Je 
Stuck S 170,00 bis 350,00. 

Kletterteile kommen 
zur Anwendung, wenn bei 
Reparatur oder VergroBerung 
von Anlagen ein Gleis vor
handen ist, und dasselbe ohne 
Unterbrechung des Betriebes 
und ohne Umbau beniitzt 
werden solI ; 

a) Kletterrahmen bei 
Abzweigung nach einer Rich
tung, ohne weitere Verwen
dung eines Teiles der be-
stehenden Anlage. 

I-~-- Spvr- --.-. 

Abb. 2. Drehscheibe 

600 I 760 

525 -
525 -
525 -
525 -
575 425 
575 425 
575 425 
575 425 
800 690 
800 690 
800 690 

1160 1080 
1160 1080 
1160 1080 
1160 1080 

b) Kletterweichen bei Abzweigung nach einer Richtung und Verwendung 
der gauzen bestehenden Anlage. 

c) Kletterdrehscheiben bei Abzweigung nach zwei Richtungen und Ver
wendung der ganzen bestehenden Anlage. 
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d) Fliegende Kletterdrehscheiben, ohne Gleisunterbrechung, mit Ab
zweigung nach jeder Richtung, je Stiick S 190,00 bis S 250,00. 

4. Transportmittel fiir Spurweiten von: 500, 600 und 760 mm. 
Inhalt, gestrichen, gerechnet im m3 Ya % % I 

~--~--~~~~~~~~~~~ 
Muldenkippwagen, Gewicht in kg 260bis300 300bis350 400bis520 
Vorder- oder Rundkipper, 

Gewicht in kg 200bis250 250bis350 350bis450 
Preis in S 90,00 je 100 kg 

Feste Kastenwagen, normal fiir % bis % m3 Inhalt. 
Kastenkippwagen, ein- oder zweiseitig kippend, 

Inhalt Ibis 2 m3, fiir Baggerbetrieb von 3 m3 aufwarts . 

Plateauwagen; eisernes Untergestell und Holz
plateau in den GroBen von 0,8 X 1,0, 1,0 X 1,5, und 
1,5 X 2,0 m. Preise iiber Anfrage. 

H u bwagen zur Uberwindung kleinerer Hohenunter
schiede, Abb. 3; Kugellager. 

Normale Type: TragIUaft in kg 500 750 1000 
Plattform in cm2 46 X 68 55 X 84. 68 X 100 
HubhOhe in mm 50 50 50 

Preis in S 285,00 325,00 360,00 

Abb. 3. Hubwagen Ahnormale Typen fiii- 2000 his 3000 kg Tragkraft. 
Kleine Lastaufzuge fiir 250 bis 1000 kg Tragkraft, bis 3 m HubhOhe fix, 

dariiber ausziehbar, um vorhandene Tore zu passieren. Antrieb mit Hand- oder 
Elektrowinde. 

Motortriebwagen fiir Bauzwecke geeignet; gebrauchliche Typen: 4·5, 6/8 
und 12 PS. 

Ein Wagen zieht, ohne Gewicht des Triebwagens, eine Bruttolast in 
Tonnen von: 

I G h' I Steigung %0 I Preis per Stuck S 
Type ~~k:~-I--~I--~--~--~~~~~--~~---I---~--~------

km/Std. 0 5 I 10 I 15 I 20 I 30 I 40 I 50 I 60 nen I gebraucht 

6/8 PS .. 3 23 18 13 9,5 7,5 5,3 3,8 2,6 2,1 5800,00 2500,00 9 12 7 4,5 3 2 I - - ---- ----------
3,5 64 46 30 24 18 12 9 6,5 -

12 PS ... 7,5 30 20 12 9 6,5 3,5 2 - - 7000,00 4500,00 
13 16 10,5 5 3,5 2 - - - -

5. Tabelle von SchienenprofiIen: 

Werden eingelegt in I Form ITragheitsmome~t I Widerstands-I Gewicht in kg 

I 

Preis je kg 
em' moment em' je 1m S 

Hauptbahnen .. . .. Xa 925 144,6 35,65 

" 
A 1442 205,3 44,35 0,36-0,38 Lokalbahnen .. ... . XXIVa 532 97 26,15 

Schmalspur bahnen XXX 240 52 17,90 
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Transportmittel (Wage nb au) 
Laut Mitteilung der Klosterneuburger Wagenfabrik A. G. 

Der gewerbsmaBig betriebene stadtische und landliche Wagenbau hat der fabriks
maBigen Erzeugung den Platz geraumt. Ihr wirtschaftlicher Erfolg liegt in der Normung 
einzelner Wagenbestandteile, wodurch sich gewisse Vorteile ergeben. Abgeniitzte oder 
beschadigte Bestandteile konnen leicht nachgeschafft bzw. ausgewechselt werden, ohne 
das Fahrzeug in die Fabrik zuriickstellen zu miissen. Die fabriksmaBige Erzeugung hat 
auch die bisher bestehenden Wagenbauarten den Erfordernissen der Neuzeit angepaBt. 
So kann ein genormter Wagen als Truhen-, Einfiihr-, Langholz-, Schwebe
und FaBwagen verwendet werden. Die bisher beim Rad verwendete Holznabe ist 
durch eine eiserne Flanschennabe mit Staufferfettschmierung oder Olpackung ersetzt 
worden. (Hohere Festigkeit und Lebensdauer des Rades, herabgeminderter Reibungs
widerstand. ) 

N ormwagen mit Hinterradbremse, mit separat geliefertenLeitern, 4,50m lang. 
Type I II III IV V 
Tragkraft in kg 1000 2000 3000 4000 5000 
Raderbreite in mm 50 60 80 80 100 

Preis in S 1270,00 1470,00 1600,00 1790,00 1930,00 

Plateau- bzw. Felgen- Rad- Achsen- Trag-Wagengattung und BodengroJ3e breite durch- paar- fahigkeit Preis 
Konstruktionsart (Lange x Breite 

in mm messer gewicht in kg in S 
inmm) in mm in kg 

Schotterwagen mit Vorder- - 60 - 70 3000 1100,00 radbremse mit rund 1,5 
bzw. 2,25 m3 Inhalt - 100 - 90 4000 1350,00 

Blochwagen mit Vorderrad-
bremse - 100 - 84 3500-4000 1300,00 

Streifwagen, gefedert mit 3,0 X 1,2 45 - 37 1200 750,00 
Aufsatzbrettern 4,5 X 1,6 80 - 80 3000 1450,00 

1,0 X 0,6 40 400u.440 - 300 100,00 
Plateauhandwagen, steif 1,4 X 0,7 40 440u.480 - 400 165,00 

1,6 X 0,85 40 480u.540 - 500 250,00 

Plateauhandwagen 
mit Querfedern .......... 1,7 X 0,86 40 480u.540 - 500 250,00 
mit Scherfedern ......... 1,7 X 0,86 40 480u.540 - 500 360,00 
mit Telegraphenfedern ... 1,7 X 0,86 40 480u.540 - 500 480,00 

Tischlerhandwagen 
mit Werkzeugkasten 
mit Querfedern .......... 2,4 X 1,0 40 480u.540 - 500 250,00 
mit Telegraphenfedern ... 2,4 X 1,0 40 480u.540 - 500 480,00 

lUaurerhandwagen 1,6 X 0,85 40 550u.600 - 400 210,00 (Greislerwagen) mit Kipf, 
Schweben, Seitenbrettern 1,9 X 0,7 40 580u.600 - 500 270,00 
und Ketten 2,2 X 0,7 40 580u.600 - 600 310,00 
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Plateau- bzw. Felgen- Rad- Aehsen- Trag-Wagengattung und BodengriiLle dureh- paar- Preis 
Konstruktionsart (Lange x Breite breite messer gewieht fahigkeit in S 

inmm) mmm in mm in kg in kg 

Plateaukarren (zweiradrig) 
steif .................... 1,2 X 0,7 45 800 - 500---600 180,00 
gefedert ................. 1,2 X 0,7 45 1000 - 400-500 240,00 
mit Seherfedern ......... 1,2 X 0,7 30 800 - rund300 300,00 

Zusammenschiebbarer 
zweiriidriger Karren 
mit Aufsatzbrettern, ge-
federt ................... 1,2 X 0,7 30 900 - 300 270,00 
mit Kasten, gefedert .... 1,2 X 0,7 30 900 - 300 430,00 

Kastengro.13e 1,2XO,7XO,7 m 

Rllstwagen gefedert 
(W erkzeugkastenwagen), 1l00,00 
Daeh einseitig aufklapp-

- 50 400 - 2000 un-bar, innen Faeh fur kleine gefedert Werkzeuge. 
Kastengro.13e 2,3 X 1,6 X 1,2 m 800,00 

Pllastererkarren (Karriolen, 
Kippkarren), Seitenwande 1,2 X 0,68 45 800 - rund400 230,00 
fest, 40 em hoeh 

Dachdeckerkarren mit fest en 
Aufsatzen, 30 em hoeh, 1,2 X 0,75 45 1000 - - 220,00 
Deiehsel 1,3 m lang 

Leiterhandwagen 
(Leiterlange 1,0 m) - 25 340u.420 - rund300 36,00 

Fahrbare Bau- (Kanzlei-) Hiitten. Kasten 2,8 X 1,8 X 1,8 m, Dachpappedeckung, 
Felgenbreite der Rader 60 mm, Deichsel, Halbwaage. Inneneinrichtung: Offene 
Stellage, 1 Kasten, 1 Tisch mit 2 Schubladen, 1 Bucherschrank mit 2 Schubtiiren, 
2 Schubfenster. Einfach verschalt S 1200,00, doppelt verschalt S 1300,00. 

Schiebtruhe, normal (Wiener Type), mit Aufsatz und FuBen, Fassungsraum 
rund 70 Liter. Preis S 19,00. 

Patent Schiebtruhe aus dampfgebogenem Hartholz, Fassungsraum rund 70 Liter. 
Preis S 19,00. 

Steinkarren, au Berst massiv, stark beschlagen. Preis S 48,00. 
Leiterkarren (Raalbock) 1800 kg, Preis S 32,00. 
Ziegelkarren, massiv, stark beschlagen, Preis S 32,00. 
Krampenstiele aus Esche oder WeiBbuche, 70 X 50 mm, je Stuck S 0,80 

" "Rot buche, 70 X 50 " ,,0,60 
Schaufelstiele aus Rotbuche, 1100 mm lang, je Stuck S 0,48 

" " "1250",, "" 0,57 
"Esche 1100"" "" 0,72 

" "" 1250""""" 0,84 



W
er

k
ze

u
ge

 f
ii

r 
L

eg
en

 u
n

d
 E

rh
al

te
n

 d
es

 O
be

rb
au

es
 

M
it

ge
te

il
t 

v
o

n
 d

er
 F

a.
 I

n
g

. 
V

og
el

 &
 

S
te

rn
 

V
er

w
en

d
u

n
g

s·
 

zw
ec

k
 

I 
I 

1"1 
V

er
w

en
d

u
n

g
s·

 
B

ez
ei

ch
n

u
n

g
 

I ru
~d 

I P
re

is
 i

n
 

. 
zw

ac
k

 
G

ew
lC

h
t 

S 
B

ez
ei

ch
n

u
n

g
 

rU
J;

ld
 

P
re

is
 i
ll
 

in
 k

g
 

G
ew

lc
h

t 
S 

G
 

"
t 

____
 ~~~

=-
____

 JL __
__

 ~~
~-
--
--
--
--
--
--
--
--
--

in
k

g
 

d
e
r 

er
G

 e
 

d
er

 G
er

lt
te

 

Z
u

m
 T

ra
g

en
 d

e
r 

S
ch

ie
n

en
 

Z
u

m
 B

ef
o

rd
er

n
 

d
er

 O
b

er
b

au
te

il
e 

au
f 

d
er

 S
tr

eo
k

e 

S
o

h
ie

n
en

tr
ag

g
ab

eI
n

 b
zw

 ..
..

..
..

. 
. 

S
o

h
ie

n
en

tr
ag

za
n

g
en

 g
an

z 
in

 S
ta

h
l 

S
ch

ie
n

en
tr

ag
h

eb
er

 .
..

..
..

..
..

..
..

 . 

S
ch

w
el

le
n

tr
ag

g
ab

el
n

 b
zw

 ..
..

..
..

 . 
S

ch
w

el
le

n
tr

ag
za

n
g

en
 .

..
..

..
..

..
. 

. 
M

ad
er

o
n

 (
E

in
so

h
ie

n
en

k
ar

re
n

) 
A

b
b

.l
 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
 . 

B
ah

n
w

ag
en

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
. 

. 

11
 

13
 

15
 

16
 

1
8

 
26

 5 1
7

 

Z
u

m
 H

e
b

e
n

 d
es

 
G

le
is

es
 

F
u

r 
E

in
·,

 A
u

s·
 

u
n

d
 D

u
ro

h
sc

h
la

g
en

 
v

o
n

 N
ag

el
n

 

H
eb

eb
au

m
 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

 . 
H

eb
ew

in
d

e 
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

. 
. 

G
le

is
h

eb
er

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

 . 

S
ch

la
g

h
am

m
er

 
..

..
..

..
..

..
..

..
..

 . 
S

et
zh

am
m

er
 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
 . 

D
u

ro
h

so
h

la
g

h
am

m
er

 .
..

..
..

..
..

..
 . 

G
ei

J.
U

uf
3 

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

. 
. 

N
 a

g
el

za
n

g
e 

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
 . 

25
 

4
0

 
4

0
 

5 4 2 
7

--
1

7
 

1
4

 

27
 

1
9

0
 

10
0 4 3,

2 
3

,2
 

5
,6

-1
3

,6
 

25
 

S
ch

u
b

k
ar

re
n

 a
u

s 
S

ta
h

l 
..

..
..

..
..

 . 

12
 

15
0 

30
0 23
 

25
0 

45
0 

2
4

 
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
 _

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
 

F
u

r 
S

ch
w

el
le

n
 u

n
d

l 
A

u
fs

te
o

k
so

h
lu

ss
el

 .
..

..
..

..
..

..
..

. 
. 

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
 II 

L
as

cl
le

n
sc

h
ra

u
b

en
 

S
o

h
ra

u
b

en
sc

h
lt

is
se

l 
m

it
 v

er
so

h
ie

" 
d

en
en

 M
au

lw
ei

te
n

 .
..

..
..

..
..

..
 . 

5 5 

8,
5 

9 

A
n

ar
b

ei
te

n
 u

n
d

 
Z

u
ri

o
h

te
n

 d
e
r 

H
o

lz
so

h
w

el
le

n
 

A
n

ar
b

ei
te

n
 u

n
d

 
Z

u
ri

ch
te

n
 d

e
r 

S
ch

ie
n

en
 

D
ex

el
le

h
re

 s
a
m

t 
K

o
rn

er
 

G
ra

ts
ll

g
e 
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
. 

. 
S

o
h

w
el

le
n

b
o

h
re

r 
b

zw
 ..

..
..

..
..

..
 . 

S
ch

w
el

le
n

b
o

h
rm

as
o

h
in

en
, e

in
sp

in
" 

de
li

g,
 u

m
le

g
b

ar
1
),

 
A

b
b

. 
2 

D
re

h
b

o
h

re
r 
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

 . 
S

ch
w

el
le

n
b

in
d

ze
u

g
 

(Z
w

in
g

e 
u

n
d

 
H

eb
el

) 
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
. 

. 

B
o

b
rr

at
so

h
e 

b
zw

 ..
..

..
..

..
..

..
..

. 
. 

S
ch

ie
n

en
b

o
h

ra
p

p
ar

at
 0)

 m
it

 K
u

g
el

" 
la

g
er

u
n

g
 

up
.d

 R
at

sc
h

en
an

tr
ie

b
, 

A
b

b
.3

 .
..

..
..

..
 : 
..

..
..

..
..

..
..

. 
. 

S
ch

ro
tm

ei
ll

el
 .

..
..

..
..

..
..

..
..

..
. 

. 
S

ch
la

g
h

am
m

er
 .

..
..

..
..

..
..

..
..

. 
. 

F
ei

le
 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
 . 

S
o

h
ie

n
en

k
al

ts
ll

g
e

3
),

 
A

b
b

. 
4 

..
..

..
 . 

S
ch

ie
n

en
b

ie
g

ep
re

ss
e'

),
 A

b
b

. 
5 

..
. 

. 
S

ch
ie

n
en

h
o

b
el

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

 . 

S
te

in
sc

h
ll

tg
el

 4
 (

4)
, 

S
te

in
h

am
m

er
 5

 
(5

),
 W

u
rf

g
it

te
r1

2
 (

25
),

 S
ch

o
tt

er
" 

g
ab

el
l,

3
 (6

 ),
S

ti
ch

"u
.F

aB
sc

h
au

fe
l 

F
ii

r 
d

en
 B

et
tu

n
g

s"
I 

1
,5

 (
1

,6
),

 
ei

se
rn

e 
R

ec
h

en
 2

 (
3,

2)
, 

st
o

ff
· )

 
S

ch
la

g
 u

n
d

 S
p

it
zk

ra
m

p
en

 4
--

5
 

(3
,6

),
 

S
p

 t
zk

ra
m

p
en

 4
--

5
 (

3
,2

),
 

K
re

u
zh

ac
k

e 
3 

(3
,9

),
 S

to
p

fs
ta

n
g

e 

6 1 
0

,1
-0

,3
 

10
 

0
,1

-0
,2

 

21
 2,
5 

25
 1
,6

 
5 0

,4
 

75
 

10
0 32
 

7
--

1
7

 (
5

,6
--

1
3

,6
) 
..

..
..

..
..

..
..

. 
1 

4
4

-5
6

 

1
5

 
16

 
0

,6
-3

,8
 

85
 3
,1

 

7
0

 

1
1

 

16
0 2,

5 
4

,8
 

2
,4

 
43

5 
20

0 
42

 

6
1

-6
9

 

z
u

m
z
u

ru
c
k

tr
e
ib

e
n

l 
S

ch
ie

n
en

ru
ck

er
, 

65
0 

ro
m

 S
p

in
d

el
" 

g
ew

an
d

. 
S

ch
ie

n
en

 
ll

tn
g

e,
 A

b
b

. 
6 

..
..

..
..

..
..

..
..

. 
. 

Z
u

m
 P

ru
fe

n
 d

er
 

G
le

is
h

o
h

e 
u

n
d

 
L

ag
e 

Z
u

m
 M

es
se

n
 d

er
 

S
p

u
rw

ei
te

 u
n

d
 

"O
b

er
h

o
h

u
n

g
 

S
o

n
st

ig
e 

G
er

it
te

 

A
b

se
h

k
re

u
7

e 
(e

in
e 

G
a
rn

it
u

r)
 .

..
. 

. 
A

b
w

ll
g

la
tt

en
 m

it
 W

as
se

rw
aa

g
e 
..

 . 
H

o
lz

er
n

e 
W

in
k

el
 .

..
..

..
..

..
..

..
. 

. 

S
p

u
rl

eh
re

n
 

(f
es

t,
 

v
er

so
h

ie
b

b
ar

, 
b

ew
eg

li
ch

) 
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
. 

. 
"O

be
rh

oh
un

gs
m

af
3 

.•
..

..
..

..
..

..
..

. 
R

ic
h

ts
ch

ei
t 

m
it

 W
as

se
rw

aa
g

e 
..

..
 

W
er

k
re

u
g

k
is

te
n

 
(j

e 
n

a
c
h

 
A

u
s"

 
ft

ih
ru

n
g

) 
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

. 
. 

S
to

B
lu

C
'k

en
p

li
it

tc
h

en
 ..

..
..

..
..

..
. 

. 
K

li
n

k
p

ro
b

en
st

if
te

 ..
..

..
..

..
..

..
..

 . 
T

h
er

m
o

m
et

er
 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

. 
. 

H
as

p
el

 m
it

 S
ch

n
u

r 
..

..
..

..
..

..
..

 . 

60
 

1
-
-
-
-
-

3 2 0
,6

 

4
--

7
 

8 6 

1
4

--
4

0
 

0
,2

 
0,

2 
0,

2.
 

1,
1 

16
5 1
2

 
27

 6 

1
3

--
1

7
 

27
 

16
 

2
6

-9
0

 
0

,4
 

0
,3

 
7

,0
 

9,
5 

1)
 
F

u
r 

zw
ei

· 
u

n
d

 m
eh

rs
p

in
d

e'
ig

e,
 

ei
n

fa
ch

 
o

d
er

 g
ek

u
p

p
el

te
 M

as
ch

in
en

 
m

it
 

fe
st

en
 

o
d

er
 

v
er

st
el

lb
ar

en
 

S
p

in
d

el
n

 
sc

h
w

an
k

en
 

d
ie

 
P

re
is

e 
je

 
n

a
c
h

 A
u

sf
ii

h
ru

n
g

: 
S 

2
0

0
,0

0
 b

is
 S

 
8

4
0

,0
0

. 
.)

 U
m

le
g

b
ar

, 
G

ew
ic

h
t 

40
 k

g
, 

P
re

is
 S

 
2

3
5

,0
0

. 
3)

 
S

lt
g

eb
la

tt
er

 h
ie

r,
u

 j
e 

S
tu

c
k

 S
 

1
,6

0
. 

.)
 S

ch
ie

n
en

b
ie

g
em

as
ch

in
en

 f
ii

r 
N

o
rm

al
b

ah
n

sc
h

ie
n

en
, 

20
0 

k
g

 s
ch

w
er

, 
P

re
is

 S
 

4
4

0
,0

0
. 

.)
 D

ie
 

er
st

e 
Z

ah
l 

g
ib

t 
d

a
s 

G
ew

ic
h

t 
an

, 
d

ie
 Z

ah
l 

in
 K

la
m

m
e
rn

 
d

e
n

 
P

re
is

 i
n

 S
ch

il
li

n
g

. 

"'3
 i 'd
 ~ fi ~ ~
 i ~ O

t 
-:

J
 

O
t 



576 Transportmittel (Wagenbau) 

Abb. 1. lIaderon 

Abb. 5. ScWenenbiegepresse 

AlIll. 1. Scb icncnkaltsilgc 

Abb. 2 
Schwellcnbohrmnschlne 

Abb.6 
ScblcncnrUckcr 

Abb. 3. cbicncnbobrappurat 
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Maschinen und Werkzeuge der Baustelle 
Von Professor lng. Julius B r e nne r, Modling und ProfessorIng. Dominik W i es ne r, Wien 

Vorbemerkung 
1m wirtschaftlichen Betrieb der neuzeitlichen Baustelle, auch jenervon kleinerem 

Umfang, riickt die Verwendung von Maschinenund maschinellen Einrichtungen 
immer mehr in den Vordergrund. Es soIl deshalb eine Zusammenstellung und 
kurze Beschreibung derselben in einem AusmaB gegeben werden, das eine brauchbare 
Handhabe fUr eine geeignete Atiswahl im Bedarfsfalle bietet. Die angefiihrten 
Preise haben als moglichst angenaherte Richtpreise zu gelten. 

Ein Betrieb wird um so wirtschaftlicher, je geringer die fUr eine bestimmte 
Arbeit aufgewendete Anzahl von Lohnstunden ist; daher ist nach Moglichkeit 
die· wesentlich zur Kiirzung der Bauzeit und zur Lohnersparnis beitragende Ma
schinenarbeit anzustreben. Nur dann kann bei einwandfreier Giite hochste Leistung 
mit geringsten Kosten erzielt werden. . 

Der Baumaschinenindustrie ist es in den letzten Jahren gelungen, auch fUr 
Arbeiten kleineren Umfanges geeignete Erzeugnisse auf den Markt zu bringen, 
die infolge geringen Gewichtes und leichter Beweglichkeit rasch aufstellbar sind 
und sich zufolge ihrer niedrigen Preise in kurzer Zeit amortisieren. Auch die Bau
stellenwerkstatte laBt sich heute leicht maschinell so einrichten, daB darin nicht 
nur Werkzeuge ausgebessert oder zum Teil neu hergestellt werden konnen, 
sondern auch die Behebung von Mangeln oder die Herstellung von Erganzungen 
bei angelieferten Werkstiicken ohne groBen Zeitverlust in wirtschaftlicher Art 
erfolgen kann. 

A. Betriebsstoffe 
Laut Mitteilung der Shell·Floridsdorfer Mineralolfabrik, Wien 

FUr Krafterzeugung 
y = spez. Gewicht, H = Heizwert je I kg, E = EntzUndungstemperatur 

Preise in Schilling je 100 kg 
Benzin: Die Gute einer Benzinsorte hangt in erster Linie ab von der Art der 

Vergasung bei einer bestimmten Temperatur und von ihrer Kompressionsfahigkeit. 
Preis 

Leichtbenzin: y=0,66 bis 0,70 } 
Mittelbenzi~: y=0,70 " 0,72 E=4150bis4600C 
Schwerbenzm: y=0,72 " 0,74; H = 10000 Kal. 

S 57,00 bis 100,00 

Benzol: y=0,865" 0,880;H=10100 " E=5200C 
Petroleum, 

wasserhell: y=0,820 H=lOOOO " E=3800C S 30,00 bis 35,00 
RobOl (Diesel. 
motortreibOl):y=0,85" 0,88; H=10000Kal., 

Viskositat 1,50 bis 2,5°, E=350o bis 430° C S 19,00 bis 24,00 

Schmiermittel 
Es empfiehlt sich, stets nur Schmiermittel bester Qualitat zu verwenden, da deren 

Kosten im Vergleich zu den Verlusten durch Betriebsstorungen infolge unsachgemaBer 
Schmierung nicht in Frage kommen. Hochwertige Schmiermittel machen sich durch 
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weitgehende Schonung der Maschinen und hohe Betriebssicherheit bezahlt. Fiir die 
verschiedenen Verwendungszwecke werden heute die jeweils am besten geeigneten 
Schmiermittel in weitgehender Spezialisierung erzeugt; bei deren Bestellung ist an· 
zugeben: 1. Maschinentype; 2. Art des Lagers; 3. Art der Schmierung; 4. Wellen
durchmesser; 5. Drehzahl. 

B. Kraftmaschinen 
Allgemeines 

Fiir den Antrieb von Arbeitsmaschinen auf Bauplatzen wird in neuerer Zeit 
immer mehr der Benzin- bzw. Benzolmotor bevorzugt. Die sofortige Betriebs
bereitschaft, die geringen Betriebskosten, die einfache Bedienung und der Umstand, 
daB der Betriebsstoff uberall erhaltlich ist, sind die wesentlichen Vorteile dieses 
Motors. Derselbe hat sich besonders bei kompletten, fahrbaren Aggregaten be
wahrt, weil hier eine Ortsveranderung moglich ist, ohne daB irgendwelche Anschliisse 
oder Leitungen, wie dies beim Elektromotor notig wird, verlegt werden mussen. 

Der Elektromotor hat auBerdem noch den Nachteil, daB er an eine be
stimmte Stromgattung gebunden und daher nur beschrankt verwendbar ist. In 
Fallen, wo es sich um eine groBere Anzahl von Arbeitsmaschinen handelt, die 
standig im Betrieb sein sollen (z. B. in einer Werkstatte), oder wenn der Antrieb 
von Baumaschinen in Betracht kommt, die wahrend der ganzen Bauzeit an Ort 
und Stelle verbleiben, und wenn der AnschluB an ein vorhandenes Stromnetz 
moglich ist, wird dem Elektromotor der Vorzug zu geben sein. (Naheres daruber 
siehe: Elektrotechnik.) 

Wenn nnr wenige Arbeitsstellen mit Kraft zu versehen sind und groBere 
Leistungen verlangt werden, wird sich gegebenenfalls die Aufstellung von Dampf
lokomo bilen als wirtschaftlich erweisen. Diese 
haben den Vorteil, daB man die verschiedensten 
Brennmaterialien verfeuern kann, daB sie sich 
innerhalb weiter Grenzen uberlasten lassen, die 
Bedienung und Wartung einfach ist und Orts
veranderungen leicht bewerkstelligt werden 
konnen. Allerdings beanspruchen diese Ma
schinen zur Inbetriebsetzungwegen des An
heizens immerhin eine gewisse Zeit. 

Dieselmotoren und Sauggasmotoren 
stehen fiir Bauzwecke nur vereinzelt in Ver-
wendung. ~~L-__________ ~ __ ~+-___ 

In allen Fallen vorher den Rat einer I" !::. ... 1 
Spezialfirma einholen! Viertakt-Benzim!~~~r~ liegende Bauart 

1. Viertakt-Benzinmotoren (Abb. 1) 

Regelung der Brennstof£zufuhr. Zentrifugalregler, der auf Drossel
klappe wirkt. 

Zundung. "Bosch"-Zundapparat mit "Bosch"-Kerzen. 
Vergaser. Fur Benzin und Benzol. Eiurichtung fur Petroleumbetrieb gegen 

besondere Berechnung. 
Schmierung. Zylinder und Kolben durch Olpumpe; Haupt- und Steuer

wellenlager haben Ringschmierung, das Kurbelzapfenlager Zentrifugalschmierung. 
37' 
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Mitgelie£ert werden: BrennstoffbehiiIter, Auspufftopf, Andrehkurbel, ein 
Satz Schraubenschliissel, zwei Olkannen, eine Reserveztindkerze, zwei Reservekolben
ringe, zwei Ventilfedern und eine Vierteltafel Klingerit. 

Ivoriiber. 
Nenn- gehende 

Rochst-

Leistung 

PS 

3,0 4,0 
4,0 5,0 
6,0 6,6 
8,0 9,0 

10,0 II,O 
12,0 14,0 
15,0 17,0 
20,0 22,0 

Tabellen fiber Viertakt-Benzinmotoren 
Liegende Bauart (Abb. 1) 

Riemenscheibe Raumbedarf 

Riemen· 

La~e I Breite I Dreh- Durch-I breite Rohe 
zahl messer Breite H 
je D 

Minute 
mm 

400 450 i75 70 1200 860 1400 
400 450 175 80 1200 860 1400 
500 360 215 100 1300 950 1450 
500 360 265 120 1500 II 00 1500 
450 400 305 140 1700 1220 1550 
400 450 345 160 1950 1420 1600 
360 500 395 180 2100 1650 1600 
330 550 435 200 2250 1800 1650 

Ge-
wicht Preis 
rund 

kg S 

590 1700,00 
600 1750,00 
680 2250,00 
840 3200,00 

1040 3650,00 
1550 4300,00 
1900 4500,00 
2400 5600,00 

Bei Betrieb mit Petroleum geht die angegebene Hochstleistung um etwa 10% 
zuriick. 

Stehende Bauart 

Dort anzuwenden, wo es auf geringsten Raumbedarf ankommt. Kon
struktion und Ausstattung ahnlich wie bei Motoren liegender Bauart. 

Ivoriiber-
Nenn- gehende 

Rochst-

Leistung 

7,0 
9,0 

PS 

8,2 
10,0 

Riemenscheibe 

Dreh-
zahl 
je 

Minute 

700 
650 

Durch-I 
messer Breite 

D I 

260 
280 I 215 I 

265 

Raumbedarf 

Riemen-

Llinge I Breite I 
breite 

mm 

100 I 700 I 850 
120 800 900 

Rohe 

1400 
1550 

Ge-
wicht 
rund 

kg 

450 
520 

Preis 

S 

1900,00 
2200,00 

2. Traktoren (Abb. 2) 

Antrieb durch Vierzylinder-Viertaktmotor stehender Bauart. 
Vergaser derart, daB nicht nur Benzin, Benzol u. dgl., sondern auch Petroleum 

verwendet werden konnen. 

Abb. 2. Petroltraktor 

haltnisse, doch konnen auch 
gefiihrt werden. 

Ziindung durch "Bosch"-Ziindapparat_ 
mit "Bosch"-Kerzen. 

Stetige Schmierung mittels Olumlauf
pumpe. Wiederverwendung des von den 
Schmierstellen abflieBenden Oles. 

Drei Vorwarts- und eine Riickwarts
geschwindigkeit. Die in der Tabelle an
gefiihrten Geschwindigkeiten gelten fiir die 
im allgemeinen vorhandenen StraBenver

Traktoren mit anderen Geschwindigkeiten aus-
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Die Zugleistungen werden nur auf guten StraBen ohne Gefalle erreicht. Bei 
der Fahrt auf ungebahnten Wegen oder Steigungen nimmt die Leistung entsprechend 
abo Sie ist bei Betrieb mit Petroleum urn etwa 10% geringer. 

Fur den Antrieb von Arbeitsmaschinen wird uber besondere Bestellung eine 
Antriebswelle mit Riemenscheibe geliefert. 

Dimensionstabelle des Petrolmotortraktors 
MaJ3e in Millimetern 

Nenn-
I 

25 Radstand 1 2180 Durchmesser I 220 
leis tung PS ~" 
Hoobst-

I 
30 Durch- I 

",Q 

I 
Motor r..." 700 En, Breite 210 

leistung PS "" messer ".0 <0"" .~ " 
Drebzahl 

1 1000 
~:~ 

Breite I 
p::", 

Drehzabl 
11000 >" 120 

je Minute je Minute 

FahrgeSCbwindig-1 4 12 1 5 251 807 Durch-112CO Breite 
I 

180 >:I keit km/Std. ' , , " .. messer " "" S 

122,00117,00111,00 

"''0 

Breite I 300 
Zugleistung . S:ce 

~ GesCbwindig-1 
Tonuen ~ .. keit je 1l,3m 

Sekunde 

Preis rund S 15 000 

Gewicht 12010kg rund 

" 
Lange 13150 

Ol 
. Breite 11650 eO 

~ 
>:I 

Hohe 11600 oj 

'" al 
Raum 184m • 

> 

c. Gerate zurn Losen, Fordern und Laden des Bodens 
1. Bagger 

Fur das Losen und Heben des Bodens, sowie dessen gleiohzeitiges Laden kommt 
heute dort, wo es sich urn groBere Kubaturen handelt, der Greifbagger (Abb. 1) 
und der in Amerika zuerst verwendete, moderne Loffelbagger (Abb. 2) in Betracht. 

Abb. 1. Greifbagger 

Der erstere ist an einen Drehkran angehangt und wird durch diesen betatigt. 
Der Kran kann auch zum Heben und Laden von anderen Materialien Verwendung 
finden sowie als Ramme ausgebildet werden. 
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Loffelbagger (Abb. 2) 
Laut Angabe der Firma lng. Bohm, Wien 

Modell Nr. 2 3 4 5 6 

Schaufelinhalt in m3 •. .. ••• • .. ••• •.•.•• .-••• • ••..•• 0,38 0,57 0,77 0,96 1,15 
Grollter Ausschuttungsradius bei 45° Neigung in m. 6,47 6,78 7,16 7,16 1,77 
Grollte AusschuttungshOhe uber der Standflache in m 3,99 4,18 4,32 4,32 4,72 
GroUter Grabradius in m ... ..... ... . .. .. .. .... .... 7,42 7,77 8,20 8,20 8,88 
GroUter Grabradius in der Standflache in m ..... . 5,15 5,39 6,02 6,02 6,48 
Spurweite des Raupenschleppers in m .. .. .... . . ... 2,515 2,591 2,997 2,997 3,084 
Lange der Raupe in III ................... . ...... . 3,48 3,76 3,81 3,99 4,47 
GesamthOhe bis Schutzhausoberkante in m .... .... 3,30 3,30 3,56 3,56 3,61 
Leistung des Explosionsmotors in PS ... .... ... .... 52' 61 71 81 86 
Gesamtgewicht (ausgerustet) in t ....... . . . .... , ... 19,0 22,2 31,8 33,1 36,7 
U ngefiihrer Preis in S ............... .. ......... 75000 90000 nach Anfrage 

Abb. 2. Liiffelbagger 

Der Bagger wird auch als Zugloffelbagger ausgefiihrt, wobei der Kragarm 
gelenkig abgebogen und. der LOffel, in umgekehrter Stellung zur Maschine wie 
beim Loffelbagger, von einem Seilzug bewegt wird. Besonders fur die Herstellung 
von Rohrgraben und Kanalisationsarbeiten geeignet. 

2. Fahrbare GurtfOrderer 

Fahrbare Forderbander sind uberall dort am Platze, wo eine ortsfeste Anlage 
infolge hoher Anschaffungskosten oder geringer Ausnutzungsmoglichkeit unwirt
schaftlich ist. Sie finden bei Hoch- und Tiefbauten Verwendung fiir die Erd
bewegung aus Baugruben, zur Anhaufung oder Verladung von Schuttgut aller Art, 
zum Transport des Mischgutes bei Betonarbeiten, zum Aufstapeln von Steinen 
usw. sowie zum Entladen von Fuhrwerken. Die damit erzielbaren Ersparnisse 
sind ganz bedeutend. 
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Ublich sind Ausfiihrungen mit Flachband und mit Muldenband; bei letzterem 
ist das Band durch seitlich angeordnete, schraggesteIlte Rollen in Muldenform 
gebettet, so daB seitliche Fiihrungsleisten, welche beim Flachband fUr weiche 
Schiittgiiter notwendig sind, entbehrlich werden. Die Bander werden fUr Schrag
forderung, Horizontalforderung und fUr Universalforderung gebaut. Bei dieser 
dritten Art kann der Ausleger, der das obere Trum bildet, durch eine Hohenver
stellvorrichtung auf jede beliebige Forderhohe eingestellt werden, was besonders 
fUr Materialien, bei welchen das Herabfallen aus groBerer Hohe nachteilig ist, 
In Anwendung kommt. 

Fahrbare Forderbiinder (Erzeugnis StOhr) 
Laut Angabe der Firma Otto Anders, Wien 

Dieses Forderband besitzt eine Forderbahn in einer weitausladenden Fach
werkskonstruktion, eine Hohenverstellung, die mittels Schraubenspindeln, welche 
direkt durch Kurbel, Schnecke und Schneckenrad angetrieben werden, betatigt 
wird, einen im Fahrgestell in geschlossenem Kasten eingebauten Motor (Verbren
nungs- oder Elektromotor), von welchem die Kraftiibertragung auf die Bandrolle 
durch Zahnrader erfolgt; aIle nicht unbedingt verlaBlichen Ubertragungsmittel, 
wie Ketten, Riemen, Seile usw. sind hier vermieden. Die Beschickung des Bandes 
erfolgt durch EinfUllen des Materials in eine Schurre. 

Achsenabstand l in m I 10m 15m 20m I An-
merkung 

Gurtbreite mm 400 1 500 1 600 400 1 500 1 600 400 1 500 1 600 ~~~~.:.. 
'g~~~~ 

Forderhohe m 1,0 bis 3,5 1,3 bis 5,2 1,6 bis 7,0 :~ -§:o·S 
~-<i~:" is 
Q) ~Q,)'"O 

'E S'., is § 
Motorleistung PS 4 4 und 6 6 'OC<)~ ll .!3 ... 

"'r-I~ Q) ~~ 

Gewicht (ohne Motor) kg 1420 11540 11660 1820 11950 12080 260012850 13100 
.c: ij'.~ S Q);:i 

Co) ~ ~:q:~ ~ 
g;:!~ ~:a1r. 

Preis komplett, betriebs-
.~ ::I 

'd i:i:;; ., '" 
bereit S 6000 bis 7000 7500 bis 8500 9000 bis 11 000 ::I ::I"" 

·rzoo~.s§ 

Leistung m3/st. bei 400mm Gurtbreite bis 30 m3/st. oo~2~g 
600 75 ~8Qj rx; <l 

" " " " " 

-

."":;. ',. 'or 

Abb. 3. Fahrbares Forderband 
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Fahrbare Forderbander (Abb. 3) 
Erzeugnis der Maschinenfabrik lng. M. Luzzatto, Wien 

Wird normal mit den Gurtbreiten 400 und 500 mm und den Achsenabstanden 
l = 8, 10, 12, 15 und 20 m gebaut. 

Achsenabstand l 8 in m 
-

Gurtbreite mm 400 I 500 

Kleinste Forder- 1,6 hOhe hl in m 

Grollte Forder- 2,9 hohe h2 in m 

Raddurchmesser 1350 in mm 

Gewicht mit 1100 1140 Elektromotor kg 
----

Gewicht mit 1160 1200 Benzinmotor kg 
----

Leistung m3/st. 30 50 

E 

10 

400 I 500 

1,8 

3,5 

1500 

1250 

--
1310 
--

30 

1300 
--

1360 
--

50 

" /0000 

12 

400 I 500 

2,0 

4,2 

1800 

1400 1460 
----

1460 1520 
----

30 50 

Abb. 1. Duplexkran 

15 20 

400 I 400 400 I 500 

2,8 3,6 

5,2 7,0 

2150 2350 

1750 1840 2300 2400 

--------
1810 1900 2380 2480 
--------

30 50 30 50 
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3. Krane 

Sie werden fUr das Ausheben von Baugruben, zu Ausschachtungsarbeiten 
des Tiefbaues usw. verwendet. Besorgen auch gleichzeitig das Verladen des Aushub
materials oder dienen auch bloB zum Entladen oder Beladen von Transportmitteln. 

Duplexkrau (Abb. 1) 

Laut Angabe der Firma P. Weyermann, Berlin 

Besitzt 2 Ausleger in Verbindung mit 2 Windwerken, die durch Handhebel ein
und aurstickbar sind ; auch das Ausschwenken der Ausleger erfolgt von Hand aus. 

Antrieb mit B nzol- oder EI ktromotor Kraft
bedarf rund ,5 P,'; j ord rg faB . ind entw der 
Kippkiib 1 od r Ford rka t n mit Bodenentl erung 
und elb ttatigem V r chlu(3; Inhalt 0,5 m3• Ford }'
go chwindigkei etwa:" m/min. 

Abb. 2. Derrick-Kran 

Gesamtausladung, wenn beide Ausleger in Fahrtrichtung stehen, vom 
Lasthaken des einen bis zum Lasthaken des andern Auslegers 10,0 m 
Hohe der Auslegerrollen tiber Erdboden ............ etwa 5,8" 
Spurweite ............................................ 2,13" 
Lange der Lastseile ........... .. ...................... 40,0" 
Gewicht ohne FordergefaBe ............................ 5000 kg 
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Die Laufrader haben abnehmbare Spurkranze. Der Kran kann auch mit 
maschinellem Fahrantrieb vom Motor aus geliefert werden und ist fur den Transport 
auf der StraBe abmontierbar. 

Derrick-Kran (Abb. 2) 
Erzeugnis der Allgem. Baumaschinen-Gesellschaft, Wien 

Feststehender Ausleger-Schwenkkran; geringer Raumbedarf, Unabhangigkeit 
vom Gerust. Raderwinde und Motor konnen auch in groBerer Entfernung vom 
Kran aufgestellt werden. Antrieb durch Benzin- oder Elektromotor. Der Kran 
kann auch fahrbar (z. B. fur Kanalaushubarbeiten) geliefert werden. 

Tabelle uber Derrick-Krane 

Ausladung in m 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

Nutzlast in kg . . . ... . .... ... . ... . . 500 500 1000 2000 1000 
Hakenhohe uber Standebene in m .. 2,22 2,40 2,55 3,90 5,00 
Hub in m/min ... ..... .............. 20 20 27 15,5 27 
Gewicht mit Winde in kg . . ... . . . .. 380 490 700 1250 1250 
Kraftbedarf in P S ..... .... . ... ..... 3 3 9 11 9 
Preis in S ......... . ... ......... . .. 1200,00 1400,00 2000,00 3300,00 3250,00 

D. Werkzeuge fUr Abbrucharbeiten 
PreBluftwerkzeuge 

Die PreBluft als Betriebsstoff fUr Maschinen und Werkzeuge gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. Abgesehen davon, daB dieser Betriebsstoff feuersicher ist 
und nicht einfrieren kann, sind auch die Maschinen zur Erzeugung desselben leicht 
transportabel, konnen ohne Schwierigkeit uberall aufgestellt werden und gestatten 
die gleichzeitige Versorgung mehrerer Arbeitsstellen. Der hydraulische Betrieb 

Abb. 1. Sohnellbohrhammer 

ist weniger handlich und auch weniger be
triebsicher. Hervorragende Dienste leistet die 
PreBluft unter anderem fur den Betrieb der 
verschiedenartigen Hammer. Diese finden in 
Verbindung mit den entsprechenden Werk
zeugen Verwendung als Bohrhammer beim 
Berg- und Tunnelbau, zum StoBen von Keil-
16chern, zum Bossieren und Stocken in der 
Steinindustrie, als Abbauhammer, zum Auf
rei Ben von StraBendecken, zum Niederlegen 
undDurchbrechen von Beton- undZiegelmauer
werk, ferner als Stampfer zum Stampfen von 
Beton, Asphalt, Erde usw. 1m Eisenhoch-, 
Brucken- und Behalterbau wird die PreBluft 
vorwiegend zum Betriebe der Niethammer 
sowie von Bohrmaschinen, die letzteren zum 
Bohren und Aufreiben der Niet16cher, ver
wendet. 

Mit PreBluft betriebene Maschinen dienen 
ferner zum Schleifen von Fassaden und Stein
flachen usw. 
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1. Sehnellbohrhiimmer (Marke Bohler) (Abb. 1) 

sind mit zentraler Wasserspulung ausgerustet ; sie kommen vorzuglich dort in 
Frage, wo neben groBtmoglicher Leistung aus besonderen Grunden geringste Staub
entwicklung gefordert wird. 

Bei diesen Hammern wird das Spulwasser - mittels eines eigenen Absperr
ventils regelbar - durch eine besondere Leitung zugefiihrt. Die inneren Teile 
der SpUIvorrichtung sind so durchgebildet, daB kein Wasser in den Arbeitsraum 
des Zylinders einzudringen vermag. 

Die Bohrhammer mit Wasserspulung konnen in besonderen Fallen, so z. B. 
beim Bohren tiefer, senkrechter Locher, durch AnschluB des Wasserzulasses an 
die Luftleitung ohneweiters auch als Bohrhammer mit starker, dauernder Luft
kuhlung Verwendung finden. 

Die Abb. 2 zeigt einige gebrauchliche Schneideformen fUr Hohl- und Voll
bohrer, und zwar eignet sich Abb. 2 a, ein Schlangenbohrer mit Z-MeiBelschneide, 
fUr horizontale und leicht ansteigende Locher in weichem bis mittelfestem Gestein, 
die einfache MeiBelschneide (Abb. 2 b) fUr starker ansteigende Locher in hartem 
Gestein und fUr den Abbaubetrieb, wahrend der sechsteilige Kronenbohrer (Abb. 2 c ' 
und die DoppelmeiBelschneide (Abb. 2 d) fur schrag oder 
senkrecht nach unten gerichtete Locher in hartem und sehr 
hartem Gestein verwendet werden. Wenn keine SpUIung 
notwendig ist, entfallt der zentrale Spiilkanal im Bohrer. 
Gebrauchliche Bohrerlangen von 500 bis 4500 mm ohne 
Einsteckende. 

, • .-
II 

'" II II 
I I 

I 

I' 
I: I, , !, 

b c a. 

Abb. 2. Schneideformen fiir YoU· und Hohlbohrer 

,. 
OJ 

I 
I 

Abb. 3. Pre1l1uftstampfer 

Normaler Betriebsdruck: 5 bis 7 Atm. Uberdruck. Gewicht rund 18 kg : un
gefahr 1900 Schlage je Minute. Preis je Stuck zwischen S 350,00 und S 460,00. 

2. Pre61uftstampfer, Marke Bohler (Abb. 3) 

Die maschinelle Stampfarbeit ist nicht nur weitaus billiger als Handstampfung, 
sondern auch gleichmaBiger und liefert dichteres Stampfgut. Zum Einstampfen 
von Zementrohren werden Verlangerungen geliefert, welche zwischen Stampfplatte 
und Kolbenstange befestigt werden. 
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Der PreBluftstampfer tragt sich infolge seiner Bauart wahrend der Arbeit 
selbst und bedarf ohne jede Kraftanwendung lediglich der Fuhrung. Die Hohl
schiebersteuerung verbiirgt eine sichere und gleichmaBige Arbeitsweise. Der An
schluB fiir die Luftzufiihrung ist drehbar angeordnet, so daB dem Schlauch bei 
jeder Arbeitsstellung die passendste Lage s.egeben werden kann. Der LufteinlaB 
erfolgt bei den groBeren Stampfern durch Offnung eines Dreh-, bei den kleineren 
eines Hebelventils. Das Drehventil bietet den Vorteil, daB der Stampfer in Tatig
keit bleibt, ohne daB es notig ware, die Hand standig am EinlaB zu halten. 

a b c d 

Abb. 4. Stampfplatten 

Die Abb. 4 a bis d zeigen einige gebrauchliche Ausbildungen der Stampf
platten. 

Preise der PreBluftstampfer je Stuck S 180,00 bis S 300,00. 

Abb. 5. Stockhammer Abb. 6. Abbauhammer 

3. Stockhammer, Patent Bohler (Abb. 5) 
Fur aIle Stockarbeiten, besonders auf Marmor, Sandstein und Kunstsandstein, 

geeignet. Sie bestehen aus einem MeiBelhammer und einem Einsatzhalter, der 
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den fiir die jeweilige Stockarbeit geeigneten Einsatz, welcher das eigentliche Arbeits
werkzeug bildet, aufzunehmen hat. Verwendet wird der Kr6neleinsatz, der mittlere 
und der feine Stockeinsatz. Eine Luftreglerschraube gestattet die genaue Ein
steHung der Luftzufuhr und damit der Schlagstarke. 

Schlagzahl bei 5 bis 7 Atm. Betriebsdruck ungefahr 2500 je Minute. Gewicht 
rund 4 kg. 

4. Abbauhammer (Abb. 6) 

sind nicht nur fiir Abraumarbeiten verwendbar, sondern auch fiir den Abbau von 
Stein- und Braunkohle sowie aHer Arten von Gestein ahnlicher Harte. 

Schlagzahl bei 5 Atm. Betriebsdruck 1100 je Minute. Gewicht rund 7,2 kg. 

5. Elektropneumatisches Schlagwerkzeug, Patent Berner (Abb. 7) 
Laut Angaben der Firma Otto Anders, Wien 

Es eignet sich zum Niederlegen und Durchbrechen von Beton- und Ziegel
mauerwerk, zum Bohren von L6chern in Beton usw., ferner zum Abstocken von 
Betonwanden, Stemmen von Mauerritzen fUr Rohre oder elektrische Leitungen. 
Dasselbe wird iiberaH dort mit Vorteil verwendet, wo PreBluftanlagen, die immerhin 
kompliziertere Einrichtungen erfordern, nicht mehr wirtschaftlich sind und nur 
ein Werkzeug ben6tigt wird. 

Abb. 7. Elektropneumatisches Schlagwerkzeug 

Es besteht aus einer durch einen Elektromotor angetriebenen, mit diesem 
in einem gemeinsamen Gehause untergebrachten Luftpumpe, an die, je nach der 
gewiinschten Leistung, ein 2 m bis 5 m langer Schlauch angeschlossen ist; das 
andere Ende dieses Schlauches ist mit der MeiBel-, Abbruch- oder Stemmpistole 
verbunden, welche das entsprechende Werkzeug tragen. 

Das gesamte Aggregat ist auf einem Karren fahrbar montiert. Vorteile dieser 
Einrichtung: Geringes Gewicht, leichte Transportm6glichkeit, groBe Leistung 
und riickschlagloses Arbeiten der Pistolen. 

Ais Sonderkonstruktion kann das Aggregat statt des Elektromotors auch 
einen Benzinmotor erhalten. 
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Der elektropneumatische Hammer wird in zwei GraBen gebaut: 
Motorleistung in PS .................. . ... 0,33 3,0 
Gewicht je nach Ausstattung in kg . . ...... 30-35 160-170 
Preis S ......... . ... . .... . ............... 1400,00 2600,00 

E. Vorrichtungen zurn Materialvertikaltransport 
An solchen kommen fUr die Baustelle hauptsachlich in Betracht: 

1. Handkabel-Bauwinde 
die mit Handhebelbandbremse und Sperrklinke ausgestattet ist und einfache oder 
doppelte Stirnradiibersetzung besitzt. 

Tragkraft kg 1000 2000 5000 
Trommellange mm 560 700 900 
Durchmesser der Trommel mm 160 200 300 
Nettogewicht rund kg 400 500 1000 
Preis rund S 400,00 750,00 1100,00 

2. Frlktionswinde, Riemenantrieb (Abb. 1) 

Tragkraft kg 500 750 1000 
Seilgeschwindigkeit je Min. rund m 30 25 20 
Kraftbedarf " PS 5 7 8 
Riemenscheibe, Tourenzahl je Min. 200 200 200 

Durchmesser mm 600 700 700 

" 
Breite 100 100 100 

Seiltrommel, Durchmesser 250 250 250 

" 
Lange 

" 
300 400 500 

N ettogewich t rund kg 240 360 540 
Preis S 800,00 1200,00 1800,00 

Abb. 1. Friktionswinde Abb. 2. Zweitriiger·Laufwinde 
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Gewicht fiir 3 m 
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8000 54 
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20000 65 
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3. Zweitrager-Laufwinde (Abb. 2) 

Tragfahigkeit in Kilogramm 

3000 I 4000 I 5000 I 6000 I 
480 550 600 600 680 

450 550 550 620 700 

325 340 410 430 430 

550 600 650 700 750 

375 425 495 495 495 

295 295 375 375 375 

100 100 100 100 100 

500 500 600 550 600 . 

180 220 290 320 400 

8 9% 11 13 14 

400,00 465,00 575,00 635,00 740,00 

13,00 16,50 18,50 21,50 23,00 

4. Dreifuf3-Schraubenwinde (Abb. 3) 
(Siidbahnwerke) 

~s:: Q;> 

00 ..... ~S Gewicht . !:p Q;> S ~S in kg Richtpreis 
'"'...::I S S 'g :0 :::s:: rund 
Z~ ~ ..... 

290 150 4,5 18,00 
425 225 12 34,00 
500 285 21 48,00 
555 330 24 56,00 
605 325 35 71,00 
670 320 60 82,00 

5; Wagenwinde aUB Stahl (Abb. 4) 
(Siidbahnwerke) 

125~ I~ 'd 

Tragkraft ~.S e ~ Hub o'§ s:: 
Ubersetzt Richtpreis in ..... = ~ 

in kg '.:1l~ = /:: ..... S 
c3~ .~ mm o !f 

1000 740 325 11 einfach 43,00 
2000 745 370 13,5 doppelt 61,00 
5000 760 380 19,7 doppelt 74,00 
7000 760 410 26,5 dreifach 115,00 

10000 815 400 36 dreifach 130,00 
15000 840 400 53 dreifach 166,00 

591 

7500 I 10 000 

680 750 

700 600 

540 660 

750· 1000 

665 665 

495 665 

100 100 

600 750 

550 750 

17 23% 

910,00 1210,00 

26,00 I 35,50 

18000 880 380 67 dreifach 218,00 Abb. 3. DreifuB-Schraubenwinde 
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.A.bb. 4. Wagenwinde aUB Stahl .A.bb. 5. SchraubenflaBchenziige .A.bb. 6. Schwenkkran 

6. Schraubenflaschenziige (Abb. 5) 

Preise in Schilling Gewichte BauhOheim 

Tragkraft inkl. Ketten der Ketten 
zusammen-

fiir 3 m fiir I m gezogenen kg 
Hub Mehrhub fiir 3 m Hub fiir 1m Zustand 

kg Mehrhub kg mm 

600 85,00 4,50 26 3,0 420 
1000 108,00 6,50 35 4,2 720 
1500 II 8,00 8,50 46 5,5 800 
2000 148,00 9,50 65 6,5 920 
3000 183,00 14,00 77 8,0 1020 
4000 217,00 16,00 102 9,5 II20 
5000 249,00 19,00 122 II,5 1230 
6000 300,00 20,00 150 12,5 1370 
7500 357,00 24,00 164 15,5 1500 

10000 640,00 33,00 315 22,0 1350 

7. Schwenkkran (Abb. 6) 

Geeignet zum Hochziehen von sperrigem Gut, wie Balken, Betoneisen usw. 
Wird durch Winden betrieben. 

Tragkraft kg I 600 1000 2000 
Gewicht kg 100 120 150 
Preis rund S 160,00 220,00 300,00 

8. Bauaufzug (Abb. 7) 

Ziegel- und Mortelaufzug (Paternoster-) fiir Hand- und Kraftbetrieb. Antrieb 
von oben oder auch von unten moglich. Bauhohe bis 20 m. Kraftbedarf 2 Mann, 
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Abb. 7. Paternoster·Bauaufzug 
Bauratgeber, 9. Aufl. 

Abb. 8. Schnellbauaufzug ,.Bob" 
38 
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bzw. 2 PS; Leistung je Stunde 2500 Ziegel oder 600 Schaffel Mortel. Preis ohne 
Antriebsmotor rund S 1500,00. 

9. Schnellbauaufzug "Bob" (Abb. 8) 
Die Leistung ist im Vergleiche zum Paternosteraufzuge bedeutend groBer. 

Es werden gegeniiber den veralteten Bauaufziigen je Aufzug 4 bis 5 Mann erspart. 
BauhOhe normal fUr 20 m, doch kann durch Aufsetzen von Schienen jede beliebige 
Hohe erreicht werden. 

Tragkraft der Winde an der Trommel 500 kg, Hubgeschwindigkeit der Fahr
schale je Minute rund 50 bis 60 m, Kraftbedarf rund 8 PS. 

Das Plateau ist so eingerichtet, daB gleichzeitig zwei mit Ziegeln oder Mortel 
beladene Scheibtruhen nach oben gezogen werden konnen. 

Die Flache der Fahrschale ist 140 x 150 cm. Riemenscheibendurchmesser = 

= 800 mm, Breite 100 mm, Drehzahl 300 in der Minute, Gewicht des Aufzuges 

\ 
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Abb. 9. Betonhochzug Abb. 10. Baugrubenaufzug 

900 kg. Leistung rund 4800 Ziegel je Stunde. Auch geeignet zur Forderung von: 
Schalungsblechen, Treppenstufen, Fensterstocken, Tiirstocken, Rohren, Gips
dielen usw_ Preis S 3000,00. 

10. Betonhochzug (Abb. 9) 

Der fertige Beton wird von der Maschine direkt in die einzeInen Stockwerke 
befordert, ohne noch einmal in die Hand genommen zu werden. Die Entleerung 
erfolgt automatisch. 
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Tabelle iiber Betonhochziige 

Inhalt des Aufzugkastens Liter 100 I 150 I 250 I 300 I 500 

Normale AufzughOhe m 20 
Geschwindigkeit des Aufzugkastens 

in der Minute m 25 

Kraftbedarf rund PS 2 3 5 5 7 

N ettogewicht rund kg 600 700 850 900 1000 
Preis S 750,00 850,00 950,00 1000,00 1300,00 

11. Baugrubenaufziige (Abb. 10) 

Dienen zum Ausschachten der Baugruben. Der Aufzugskiibel wird beliebig 
tief in die Baugrube gesetzt und schiittet oben automatisch das Erdmaterial 
auf die schrage Rutsche, von wo es in den 
bereitgestellten Wagen faUt. 

Ta belle ii ber fahr bare Baugru benaufziige 

Inhalt des Aufzugkastens ......... 500 Liter 
Maximale Ausschachttiefe . . . . . . . . . 6 m 
Geschwindigkeit des Aufzugkastens 15 m/min. 
Kraftbedarf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 PS 
Radstand .. . ... .. . .. . ..... ...... . 1650 mm 
N ettogewicht ..... . .... .. . . . . . . . . 2260 kg 
Preis .......... . ................ S 4500 

12. Turmkran, J. Wolff & Co., Heilbronn 
(Abb. ll) 

Der Turm ist starr und nicht drehbar; 
er laBt sich auf dem Boden liegend zusammen
schrauben und ist mit der elektrisehen Hub
winde rasch und sieher in wenigen Minuten iiber 
dem wegen der Durchfahrt sehr geraumigen 
Portal (2,75/3,0 m) aufstellbar oder niederlegbar. 
iller dem Portal ist das Windwerk und 
dariiberder Fiihrerstand angeordnet. Fiir jede 
der drei Bewegungen: Heben, Schwenken und 
Fahren, ist separater Motor vorhanden, daher 
aIle drei Bewegungen gleichzeitig ausfiihrbar. 
Antrieb elektrisch, Kraftbedarf fiir Hubwerk 
rund II PS; Hubgeschwindigkeit bei 1000 kg 
Last 35 m/min., Hubgeschwindigkeit bei 2000 kg 
Last 18 m/min., Schwenken rund 1 % PS, 
Schwenkgeschwindigkeit 1,1 Umgange jeMinute, 
Fahrwerk rund II PS, Fahrgeschwindigkeit 
30 mJmin. 

Der Ausleger kann fiir groBe Belastungen 
bei groBer Ausladung mit Gegengewicht aus
gestattet werden. 

k J05 
.jJurwe;le 

-.-- _.---1 

Abb. 11. Turmkran 
38* 
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Dimensionen und Leistung des W olffschen Turmkranes 

Bei Aus- Hochste Last-
Ausleger- Tragkraft ladung bis hakenstellung Anmerkung Hinge in m in kg iiber Erdboden ml) in m 2) 

4000 4,5 26,1 
12 2000 7,0 25,0 

1000 12,0 17,3 ') Bei der Ausfiihrung mit Gegen-

4000 4,5 29,1 gewichtsausleger erhOhen sich die 
Zahlen um 50 bis 70% 

15 2000 7,0 28,4 .) Bei Einschaltung von 1 oder 
2 Zwischenstiicken zu (j m Lange in 

700 15,0 17,3 die TurmsauIe erhoben sich die Zahlen 
um 5 bzw. um 10 m 

3000 10,0 32,1 
20 1800 15,0 28,5 

1200 20,0 17,5 

F. Steinbrecher (Backenbrecher) 
Nach Angaben der Maschinenfabrik lng. M. Luzzatto, Wien 

Das Brechmaul, zwischen welches die zu zerkleinernden Steinstiicke einge
woden werden, wird von einer festen und einer auf einer Brechschwinge befestigten 
beweglichen Brechbacke gebildet. Die Bewegung der Brechschwinge erfolgt durch 
eine Exzenterwelle. Die Schwinge stiitzt sich hierbei entweder auf eine Druck
platte, wie beim Einschwingenbrecher (Abb. 1), oder wird durch eine Zugstange 

Abb. 1. Einschwinger-Backenbrecher 
(Schnitt) Abb. 2. Zweischwingenbrecber 

mit Hilfe von zwei kniehebelartig wirkenden Druckplatten bewegt, wie beim 
Zweischwingenbrecher (Abb. 2). Letzterer empfiehlt sich bei groBeren Leistungen 
(etwa iiber 12 m3/st.). 

Bei beiden Typen ist es durch geeignete Wahl der Exzentrizitat der Welle 
sowie durch verschiedene Einstellung der Kniehebelplatte moglich, verschieden 
starken Druck auf die bewegliche Brechbacke auszuiiben und diesen so zu steigern, 
daB selbst die hartesten Steine zerkleinert werden konnen. Um die Ungleichheiten 
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im Gang der Maschine auszugleichen, sind zwei auf der Exzenterwelle sitzende, 
schwere Schwungrader vorhanden. 

Die MaximalgroBe der Stucke, welche der Maschine aufgegeben werden konnen, 
ist etwas kleiner als die vorhandene Brechmau16ffnung (siehe Tabelle). Die GroBe 
des Brechproduktes kann durch eine besondere Verstellvorrichtung des unteren 
Brechmaulspaltes nach Bedarf so verandert werden, daB man neben GrieB und 
Staub Stiicke von rund 2 mm bis zu 70 mm im Durchmesser erhalt. 

Bei besonderen Granulatoren (Feinsteinbrechern) laBt sich jedoch auch 
eme Zerkleinerung bis zu hochstens 12 mm erreichen. 

Tabelle 
E = Einschwingenbrecher, Z = Zweischwingenbrecher 

Leistung in mB/st. E 2-4 4--6 
(flir Kalkstein bei 
60 mm Spaltweite) Z 1,5-3 3-5 

E 4-6 6-8 
Kraftverbrauch PS 

Z 3-4 4-7 

E 950 

I 

1800 
Gewicht in kg 

Z 1700 3300 

E 950 lIOO 
Lange 

Z 1700 2200 
GroBte E 1I60 1400 Abmessungen Breite des Erechers Z 1200 1450 
in mm 

E 870 II 00 
Rohe 

Z 1I00 1450 I 

7-12 8-16 12-22 

5-9 7-13 10-20 

12-14 16-18 20-26 

7-1I 9-15 1I- 21 

3500 5200 7000 

5700 8500 II 000 

1350 1800 1850 

2600 2800 3000 

1800 2050 2300 

1750 1900 2000 

1360 1700 2000 

1700 1850 2050 

.A. ••• \ntriob-motor 
S . .. Bf\ckenbrocbel' 
T. , .' ortier rOUllllei 

-

30-40 

-

40-50 

-

2QOOO 

-

2900 

-

2200 

-

2400 

_\ bb, 3. ~tabile . 'teinbrocber· 
anlage 

-

40-50 

-

50-60 

-

32000 

-

3400 

-

2800 

-

2600 
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Wahrend die Anlage fiir den 
Steinbruchbetrieb stabil ausge
fiihrt wird, meist so, daB das zu 
brechende Material von oben her 
dem Steinbrecher zugeliefert und 
das Brechgut, durch Sortier
trommeln bereits nach verschie
denen KorngroBen gesondert, 
unten abgefiihrt wird (siehe 
Abb. 3), eignen sich fiir den 
StraBenbau und fiir StraBenerhal-

Abb. 4. Fahrbare Steinbrecheran1age tungsarbeiten, wo ein haufiger 
Wechsel des Arbeitsplatzes ein

tritt, fahrbara Steinbrecheranlagen, bei welchen das Aggregat mit Steinbrecher, 
Sortiertrommel und Antriebsmotor ausgestattet ist (Abb. 4). 

G. Beton- und Mortelmischmaschinen 
1. Maschinen, die kontinuierlich arbeiten 

Diese haben gewohnlich die Form eines langgestreckten, oft schragliegenden 
Zylinders. In die Offnung - an einem Ende desselben - werden Schotter, Sand 
und Zement eingeworfen; wahrend das Material den Zylinder durchwandert, wird 
Wasser zugefiihrt und der fertige Beton verlaBt am anderen Ende des Zylinders 
die Maschine. Die so erzielte Mischung ist jedoch nicht zuverlassig, weshalb diese 
Art von Mischmaschinen nur wenig verwendet wird. 

2. Periodenmischer 
Darunter versteht man Mischmaschinen, bei denen auBerhalb der Mischtrommel 

in ein besonderes MeBgefaB (meistens ein Materialaufzugskiibel oder ein Klappen

Olhammer 

trichter) die richtige Menge Schotter, 
eslpTromml'lhalfte Sand und Zement eingefiillt und 

Abb. 1. Tromme!querschnitt 

dann in die Mischtrommel geschiittet 
wird. Beim Periodenmischer unter
scheidet man drei Arten. 

a) Freifallmischer (Abb. 1 und 2) 

Bei dieser Bauart erfolgt der 
MischprozeB durch Rotation der 
Mischtrommel nach dem Prinzip 
des Freifalles. Die innige Mischung 
wird durch stetes Vberkugeln des 
Mischgutes herbeigefUhrt. Sehr ge
eignet als Form der Trommel ist 
die Kugelform, bei der ein nach 
allen Richtungen sich vollziehender 

MischprozeB, besonders in axialer Richtung, erfolgt. Diese Mischer werden auch 
mit aufgebautem Benzin- oder Benzolmotor erzeugt. Abb. 1 stellt die Trommel 
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eines Mischers der Allgemeinen Baumaschinen-Gesellschaft, Wien, Abb. 2 den 
Kleinmischer "Ideal" fiir 120 Liter Trommelinhalt mit einer Leistung von 3,6 bis 
4,8 m3 je Stunde und einem Kraftbedarf von 2 PS der Firma Wertheim & Co. 
A.-G., Wien, dar. Preis S 3400,00 je Stuck. 

Tabelle uber Freifallmischer 
Fahrbar, mit Beschickungshebewerk, Wasserreservoir, Drehgestell, Deichsel und 

eingebauter zweiter Bauwinde fur den Betonhochzug in die Etagen 
Ohne Bauwinde 

TrommelfUllung (Nenninhalt) 1 150 250 330 500 750 1000 
Stfindliche Leistung rund m3 6 7,5-10 10-13 15-20 22,5-30 35-40 
Kraftbedarf PS 6 8 12 12 16 20 
Tragkraft 2. Bauwinde kg 500 750 1000 1200 
Antriebscheibe, (2) mm 700 685 685 685 1000 1200 

Breite mm 80 100 100 100 130 130 
Tourenzahl je Min. 300 340/380 300 280/310 250 250 

Nettog~wicht rund kg 2150 3750 3700 5350 8000 8800 
Preis " S 8000,00 II 000,00 13000,00 16000,00 24000,00 26000,00 

b) Chargenmischer 
Laut Angabe der Firma Otto Anders, Wien 

Als Beispiel fUr diese Mischertype sei der "Jaeger"-Schnellmischer angefUhrt. 
Abb. 3 und 4. 

Abb. 2. Kleinmischer "Ideal" 

Eine schragliegende, birnenformige, einseitig offene, mit zwei einander gegen
iiberstehenden Riihrfliigeln versehene Trommel ist derart angeordnet, daB sie 
sich in ihrer schragen SteHung urn ihre Langsachse dreht und gleichzeitig von 
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Hand aus gekippt werden kann. 1m guBeisernen Trommelunterteil sind zwei 
schragstehende Abplattungen vorgesehen, welche das Mischgut bei der Drehung 
der Trommel umlegen und gegen die Flugel werfen, die es wieder nach der Innen
seite zuruckschleudern. Das Mischgut wird daher bei jeder Trommelumdrehung 
zweimal durchschnitten und zweimal umgelegt, wodurch sehr rasch eine griindliche 
Mischung erzielt wird. Die Entleerung der Trommel geschieht durch Kippen der
selben und kann entweder auf einmal oder auch nur teilweise erfolgen. 

Die Trommel ist auf einem fahrbaren, schmiedeeisernen Tragergerust montiert 
und wird von einem auf demselben untergebrachten Motor (Benzin- oder Elektro
motor) in standiger Drehung gehalten. Automatisch regulierbare und einstellbare 
Wasserzufuhr, mechanische, durch denselben Motor angetriebene Ladevorrichtung; 
auf Wunsch auch mit Hochzugswinde lieferbar. Infolge des verhaltnismaBig ge
ringen Gewichtes der Maschine kann dieselbe langs der Baugrube leicht versetzt 
und auch hochgestellt werden; zweckentsprechende Aufstellung des Mischers 
ermoglichen direktes Einschaufeln des zu mischenden Gutes in den Materialkubel 
und unmittelbare Entleerung aus dem Mischer in die Baugrube. Die Reinigung 
der Trommel erfolgt in einfachster Weise. Die Bedienung erfordert nur einen Mann. 

Abb. 3. "Jaeger"-Mischer, 150 L, mit Benzinmotor 

Verwend bar sowohl fur Beton 
als auch fur Mortel. Nach dem 
gleichen Prinzip ist der Klein
mischer "Per keo" (Abb. 4) fiir 
75 Liter Trommelinhalt konstruiert. 

Abb. 4. Kleinmischer "Perkeo" 
mit Benzlnmotor 

Tabelle liber Chargenmischer (Bauart Jaeger) 

150 250 375 Anmerkung 

250 250 *) "Perkeo" anch mit 

Type 75 S 100 150 150 1150 150 L LW 375 375 Kurbel fiir Hand· 
"Perteo" *) L S SW L LW 250 250 L LW betrieb lieferbar 

LE LWE W = mit Hochzngs· ---- winde 
Stiindl. Leistnng 2 4 4,5 4,5 6 6 10 10 15 15 E = erhOht fiir Kipp-

m' je Stunde wagen 
------------------ S = ohne Lader nnd 

Wasserlank 
Kraftbedarf PS 2 2 2 3-4 3--4 5 3_ 8 8 15 L=mit Lader nnd 

Wassertank ----------------::-1790 1420 1640 1940 2650 3200 
Die Typen 250 LEnnd 

Gewicht kg rund 390 850 1200 375 L mit Wechselfahr-
-------- gestell nnd GieJ3rinne 

300014000 
anch als StraJ3enbeto· 

Preis ink\, Benzin- 2300 4000 5000 6200 6500 I 8000 10 000 14000 nlermaschlne verwend-
motor S bar 
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AuBer diesen Typen werden auch solche fUr 5001 und 7501 Trommelinhalt 
(Nenninhalt) mit 20 m3 und 30 m3 Stundenleistung geliefert. 

c) Riihrwerk- bzw. Zwangsmischer (Abb. 5) 
Zum Mischen von Material mit Kaltasphalt (StraBenbau), Mortel, Gips, farbigem 

Verputz, Holzzement u. dgl. eignen sich die Riihrwerk- bzw. Zwangsmischer. Diese 
besitzen einen feststehenden Trog, in dem sich eine Welle mit Schaufeln dreht, 
wodurch eine innige Vermengung des Mischgutes herbeigefiihrt wird. Abb. 5 zeigt 
einen Kleinmischer dieser Type, der, fahrbar oder stabil, fiir Handbetrieb oder 
motorischen Antrieb geliefert wird. 

Angaben iiber den Riihrwerkmischer 
Trommel£iilIung (Nenninhalt) rund ............ 150 Liter 
Leistung ..................................... 3,5-4,5 m3/st. 
Kraftbedarf ................................. 5 PS 
Breite der Mischtrommel .................. . . . 
Umdrehung der Antriebswelle ................ . 
Gewicht in kg, wenn fahrbar, mit Benzinmotor . . . 

950mm 
40-50 je Minute 

1000 kg 
Preis ...................................... rund S 2700,00 
Preis, fahrbar, mit Benzinmotor . . . . . . . . . . . . .. " 

Eine konische Mortelmisch-
" 4400,00 

mas chine, Erzeugnis der Firma 
Wertheim & CO.,Wien, ist in Abb. 6 
dargestellt. Diese eignet sich zur 
Erzeugung von Mortel aller Art. 
Dabei ist die Konsistenz des zu ver
arbeitenden Kalkes auf die Qualitat 
des erzeugtenMortels ohneEinfluB. 
Die Mischung erfolgt zwangsweise 
durch Drehung von Mischfliigeln 
aus geschmiedetem Stahl. Eine 
Sicherheitsvorrichtung im Antrieb 
verhiitet, daB durch Steine usw., die 
sich in der Maschine einklemmen, 
Zahnbriiche eintreten konnen, da 
die Maschine dann automatisch 
stehen bleibt. Der Antrieb ist iiber· 
dies so ausgebildet, daB er durch 

Abb. 5. Riihrwerksmischer 

wenige Handgriffe in acht verschiedene Stellungen gebracht werden kann, wodurch 
die Lage der Auslaufoffnung von der Lage des Antriebes unabhangig wird. 

Inhalt ..............•...... .. ............... 250 Liter 
Leistung mit 1 Einwerfer rund . .. . . . . . .. . . .. . 3 m3/st. 

" ,,2 " ". . . . . . . . . . . . . . . . . 6 m 3/st. 
Kraftbedarf rund.. .. . . .. . . . . .. . . . . . . ... . .. . . . 4 PS 
Riemenscheibendurchmesser .................. . 
Tourenzahl der Riemenscheibe ............... . 
Nettogewicht rund ......................... . . 
Preis ...................... . ............... . 

450mm 
400/min. 

520 kg 
S 1500,00 
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Abb. 6. Mortelmischmaschine 

13. Guf3betonanlagen 

Die Wirtschaftlichkeit des GuBbetonverfahrens liegt in der schnellen Forder
moglichkeit des Mischgutes zur Verwendungsstelle mittels Schiittrinnen und im 
Wegfall der Stampfarbeit. In letzter Zeit ist allerdings dieser Vorteil der Beton
einbringung auch fiir nicht gieBfahige Betonarten durch die Verwendung von Forder
tiirmen und Gurtband-Forder- und -Verteilungsanlagen teilweise erreicht worden. 

Bei den GuBbetonanlagen geht der gefiillte Aufzugskiibel, durch eine Schnell
winde gehoben, hoch und kippt an der vorgesehenen Stelle automatisch durch 
einen Silo in die Schiittrinne. Zur Hochfiihrung des FordergefaBes dient bei weit
laufiger Ausdehnu.ng des Bauwerkes und groBen Betonmengen ein GieBturm 
aus Stahl mit Aufzugsbahn fiir den Kiibel im Inneren desselben; bei mittelgroBen 
Baustellen kommt an Stelle des Turmes ein GieBmast aus Stahl zur Verwendung; 
der F6rderkiibel wird langs desselben auBen gefiihrt. 

Fiir kleinere Bauwerke mit nicht zu groBen Forderhohen und einem Arbeits
radius von hochstens 16 m kann die Herstellung eines Holzturmes auf der Bau
stelle, zu welchem die GieBeinrichtungen erhaltlich sind, wirtschaftlich sein. 
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Bei allen Anordnungen ist 
die Schiittrinne mit einem durch 
Seil von einer Winde aus gefiihr
ten Schlitten in ihrer Hohenlage 
verstellbar und von einem seitlich 
schwenkbaren Ausleger getragen. 
Die Anlage solI derart sein, daB 
jede Stelle des Bauplatzes leicht 
mit Material versorgt werden 
kann, was durch an 1!'achwerks
"Fliegern" hangende AnschluB
rinnen bis auf groBe Reichweiten 
erzielt wird. 

.l.bb. 7. cbema !\Iner GieBma.. tnnl/lge 

Die Gesamtanlage ist vom 
Umfange des Bauwerkes ab
hangig; demgemaB schwanken 
auch die Preise in weiten 
Grenzen. 

Abb. 7 zeigt das Schema 
einer GieBmastanlage der All
gemeinen Baumaschinen -Gesell
schaft, Wien. 

~ , 

I 
I I 

' . , , 
, 

Aufzugskiibelinhalt ............. . ............... .. .... 500 Liter 
MasthOhe, in Schiissen von 6 m Lange ................ 18-60 m 
Mastquerschnitt .................... . ..... ... ........ 0,6/0,6 m 
GieBrinnen, eiformig, breit 330 mm, tief 230 mm, lang 3,6,9,12-15 m 
Neigung der GieBrinnen etwa 22° 

, 

Schnellwinde fiir Betonaufzug, Hubgeschwindigkeit 45-60 m je Minute 
Tragkraft ...... . .. . .. . .................... _ . . . . . . . . .. 2000 kg. 

H. Betoneisenbieger und -schneider 
Betoneisenbieger (Abb. 1 und Abb. 2) 

~f:;~c~undstahl r;i~dm~ I ~~ I ~~ I ~g I 
Preis rund S 85,00 117,00 176,00 

Betoneisenschneider (Abb. 3 und Abb. 4) 

90 
35 

373,00 

Gewicht rund kg I 30 I 110 I 200 
Schneidet Rundstahl bis mm 20 32 42 
Preis rund S 337,00 1236,00 1640,00 

Abb. 1 und 2. Betoneisenbieger Abb. 3 und 4. Betoneisenschneider 
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J. PumpeD 

Auf der Baustelle ist meist durch Schlamm, Sand usw. stark verunreinigtes 
Wasser zu fordern. Bei Verwendung von Kolben· (Ventil-) Pumpen sind dabei 
die Ventile, welche sich dadurch leicht verstopfen, von Nachteil. Deshalb kommt 
in erster Linie hier die ventillose Zentrifugalpumpe in Betracht. GroBe Un
empfindlichkeit gegen Verunreinigung durch Forderflussigkeit, rasche und einfache 
Aufstellung und Bedienung, geringe Reparaturen, stoBfreies Arbeiten und daher 
leichtes Fundament sowie die Moglichkeit, den Antrieb direkt durch Kupplung 
mit einem Elektromotor ebenso wie indirekt durch Verwendung von an Dampf
oder Benzinmotoren angeschlossene Riementriebe zu besorgen, sind ihre wesent
lichen Vorteile. Die SaughOhe kann bei reinem Wasser bis 7 m betragen, solI aber 
womoglich niedriger bleiben. Die gesamte ForderhOhe kann bis 20 m erreichen. 

Tabelle fiber "Myria"-Pumpen 
Laut Mitteilung der Garvens-Werke 

RohranschluB I normal 40 80 125 150 200 250 
----------

in= moglich bis - - 100,150 200 250 300 
----------

Leistung in ma/min. 0,1-0,3 0,4--1 0,8-2,5 1,6-3,5 3-8 8-8 
------------

I - - 1200 2000 4000 6000 
------------

960 m - - 2--5 5 . 10 3--5 
------------

PS - - 1-2,6 3,6 13 7,5-10 
----------

I 100 600 2000 2000 7000 8000 
----------

1450 m 2,5 3,5 5-12 10 20 7-10 
------------

P8 0,23 1,0 4,0-9,1 7 43,5 20--26 
II ----~ ----
Ii! 1 100 400 1200 3500 7000 -----------:a 
oj 1800 m 4 3,8 13 17 25 -.. -----------

.c:I P8 0,26 0,8 " 
6,2 19 58 -.. ----------~ 1 200 800 - - - -----------

2400 m 6 5,0 - - - -
----------

P8 0,7 2,0 _. - - -------------
1 200 800 - - - -

------------
2900 m 10 8,5 - - - -----------

1'8 1 3,2 - - - -----------
Funda-

Preis 8 235,00 555,00 1205,00 1535,00 2410,00 2750,00 
Ohne ----------

mentplatte Gewicht kg 20 40 125 175 400 430 
-- fUr Kupp· ----------

lung mit Preis 8 255,00 660,00 1440,00 1911,00 3163,00 3690,00 
Mit Elektro- ----------

motor Gewicht kg 30 95 250 375 800 930 
----------

Preis 8 332,00 - 1300,00 1695,()I) 2890,00 3390,00 
Fiir Riemenantrieb ----------

Gewicht kg 28 - 160 225 525 600 

Anmerkung: 1 = Liter/Minute, m = Forderhohe in Metern. 

250 400 500 
------

300 - -
------

S-:-12 15 25-30 
------

- 15000 25000 
------

- 5 8-10 
------- 24 6~0 
------

8000 15000 30000 
------

10--15 10--25 15-25 
------

28-39 26-120 140-225 
------

10000 - -
------
12-25 - -------
4~0 - -
------- - -
------

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

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

- - -
------
3535,00 5080,00 6825,00 
----~ 

580 900 1500 
------
5035,00 7150,00 9085,00 
------

1380 2000 2700 
----
4900,00 6350,00 -------

850 1200 -
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Eine geeignete Konstruktion dieser Art stellt z. B. die "Myria"-Pumpe (Bauart 
Garvens, Abb. 1) dar. FUr den Antrieb muB heiBes Wasser zulaufen. Sie ist so 
gebaut, daB sich feste Bestandteile der Forderflussigkeit im Innern nirgends ab
lagern konnen, also besonders 
fUr verschlammtes, dickfliissiges 
Fordergut, das bis zu 2 m an
gesaugt werden kann, geeignet. 

Die Zentrifugalpumpe erfor
dert wegen der notwendigen 
raschen Drehung unbedingt mo
torischenAntrieb. Wo dieser fehlt, 
und es sich nur um die voriiber
gehende Verwendung fUr ge
ringere Wassermengen handelt, 
z. B. Auspumpen kleinerer Bau
gruben, Rohrgraben, Keller usw., 
leistet neben der ebenfalls gegen 
Verunreinigungen ziemlich Ull

empfindlichen"Diaphragmapum -

Abb. 1. PUIDPenanlage (Garvens-Werke, Wien) 

pe" die als "Baupumpe" be
kannte zweizylindrige Saug
pumpe (Abb. 2) mit Hand
antrieb noch immer gute Dienste. 
Auch sie ist gegen Verunreini
gung nicht empfindlich, kann bis 
etwa 7 m Saughohe verwendet 
werden und weist bei rund 
45 Doppelhiiben in der Minute 
eine ganz beachtenswerteLeistung 
auf. Abb. 2. Zwelzylindrige SaugpuIDPe 

Dimensionen und Leistungsfiihigkeit der Baupumpe 

Zylinderdurcbmesser in mm 

Leistung je Doppelhub in Liter 

Schlauchdurchmesser bzw. lichte Weite des Saugrohres in mm 

Zuliissige max. ForderhOhe in m bei Bedienung durch 2 Mann 

4 

6 " 
8 

102 

2,77 

51 

7 

152 

--

8,68 

--
64-76 

--

3,5 

7 

200 

--
15,7 

--
102 

--

2 

4 

6 

250 

--
24,5 

--

126 

--

1,3 

2,6 

3,9 

5,2 
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Uta-Pumpe (Abb. 3) 
(Garvens-Werke, Wien) 

Die Unterwasserpumpe Uta erweist sich dort, wo elektrischer Strom zur Ver
fiigung steht, als eine allen Forderungen entsprechende Baupumpe. 

Ein Drehstrom.KurzschluJlankermotor, mit einer vertikalen Kreiselpumpe zu 
einem acblanken Pumpensatz vereinigt, wird, am eigenen Druckrohr hangend, in das 
Wasser hinabgelassen und arbeitet dauernd unter Wasser. Die Stromzuffihrung erfolgt 
durch ein am Druckrohr angeschelltes Gummischlauchkabel. Der Pumpensatz muB 
stets ganz unter Wasser getaucht arbeiten, well der Motor das Wasser zur Kfihlung 
braucht. Durch Ausgraben eines Pumpensumpfes in der Soble der Baugrube wird man 
in den meisten Fallen dieser Forderung entsprechen. 

Die Einfachheit des Einbaues einer Uta.Pumpe in einen engen Bauschacht ist 
aus der Abblldung 3 zu erkennen. 1m Druckstutzen der Pumpe sind schmiedeiserne 

~!tJL,J 

1I1t:l¥.-2 

Abb. 3 
1 ta·Pumpe 

.9 
II 

2 GummJsohlauoh· 
kabol 

J Druckrohr 
I Kabelscbclle 
/j Tr!lger 
6 TrnR'>'chclle 
7 teckdo. 
8 )Iotor~cbutz cbaltcr 
fI 'lcbcrungen 

10 .'cbutzkll"tcn 
tilr dIe ]('ktrl chen 
Appnratl' 

Rohre, sogenannte Gasrohre, eingeschraubt, 
an welche oben eine Rohrschelle geklemmt 
wird. Diese Rohrschelle fibertragt das 
Gewicht von Pumpensatz, Druckrohr und 
Forderwasser auf zwei fiber die Baugrube 
gelegte Trager. Die Pumpe kann ohne 
Schaden auch schlef hangen, falls es die ort· 
lichen Verhaltnisse erfordern. Bemerkens· 
wert ist die geringe Raumbeanspruchung, 
was besonders bei Baugruben von fiber 7 m 
Tiefe ins Gewicht fallen dUrfte. Das lastige 
AnfUllen bei Inbetriebnahme entfallt. Die 
Einfachheit der Montage und das geringe 
Gewicht ermoglichen die Verwendung 
ein{lr Pumpe fUr mehrere Arbeitsstellen. 

Die Uta·Pumpe arbeitet wartungs· 
los; erst nach etwa 5000 Betriebs
stunden ist es notwendig, den Pumpen· 
satz zwecks Erneuerung des Schmier· 
mittelvorrates aus dem Schacht zu ziehen. 

Bei ausgedehnten Tiefgriindungen 
erfolgt die Grundwasserabsenkung vor· 
teilhaft durch Pumpen, welche das 
Wasser aus Bohrbrunnen absaugen, die, 
in entsprechender Tiefe gefiihrt, die Bau
grube umgeben. Bei geniigend groBer 
Leistung der Pumpe wird die von den 
Bohrbrunnen eingeschlossene Flache 
wasserfrei, das Erdreich kann ohne 
Storung ausgehoben werden. Die schlanke 

Form der Uta.Pumpen gestattet nun deren Einfiihrung in die Bohrbrunnen, 
wodurch dieses Verfahren auch fiir Absenkungen auf Tiefen, welche die normale 
Saughohe einer Pumpe iibersteigen, anwendbar wird. 

Die Uta.Pumpe kann auch fiir die Wasserversorgung einzelner Objekte, In· 
dustrieanlagen und Ortschaften verwendet werden. 

Preise iiber Anfrage. 
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Tabelle uber Uta-Pumpen 

Klein-

Verwendung pumpen fUr Fur Wasserversorgung und Bauarbeiten Wasser-
versorgung 

MotorstarkePS 1,5 bis 3 2,5 
I 

4 
I 

6 
I 

8 
I 

10 
I 

15 

GroBter AuBen- 235 bis 312 je nach Stufenzahl der Pumpe und durchmesser 
in mm ....... 232 Kabelquerschnitt 

Erforderliche 
Brunnenweite 0,25 bis 0,34 
in m ........ 0,24 

Leistungen in 
Liter je Minute 30 bis 130 30 bis250 bis 350 bis 750 bis 1250 bis 1500 bis 2000 

ForderhOhe ma-
nometrisch in 
Meter bis .... 65 50 no no 80 90 50 

Gewicht des 
Pumpensatzes, 
ohne Kabel 
und Druck-
rohr, je nach 
Stufenzahl der 
Pumpe kg ... 47 bis 64 58 bis 68 69 bis 89 77 bis 96 87 bis 107 96 bis 116 122bis133 

Anmerkung: Die Leistungsangaben verstehen sich fiir 50 Perioden, bei anderer Frequenz ilndern 
sich auch die Leistungen. Die Motoren werden fiir Spannungen bis 500 Volt gebaut. 

K. Rammen 

Rammen moderner Bauart konnen mit Dampf oder Druckluft betrieben werden. 
Uberall dort, wo das Brennmaterial zum Betrieb eines Dampfkessels (Lokomobil
kessels) billig verschafft werden kann, ist Dampfbetrieb vorzuziehen. Auch Kohlen
staub, Torf und Holzabfalle kommen hierbei in Frage. Andernfalls kann die Ramme 
ohneweiteres an eine etwa bereits vorhandene Druckluftanlage angeschlossen 
werden. 

Rammen Bauart "Baumag" sind mit einer sparsam arbeitenden Expansions
steuerung ausgestattet, die bei Dampf- oder Druckluftbetrieb, je nach vorhandenem 
Druck, mit einer beliebigen FUllung oder mit Volldruck arbeitet. Der fur die Arbeit 
erforderliche Druck betragt bei den kleineren Typen 1,5 bis 5, bei den groBeren 3,5 
bis 8 Atmospharen Uberdruck. 

Da diese Rammen auch das StoBen nach oben gestatten, konnen sie auch zum 
Pfahlziehen verwendet wl.lrden. Die Schlagwerke gleiten nicht in den Laillruten, 
sondern laufen auf Rollen, wodurch ein Ecken vermieden wird. Die Schlagwerke sind 
austauschbar; ein schweres Schlagwerk kann daher im Gerust einer Kleinramme und 
umgekehrt verwendet werden. Ohne Verlangerung der Laufruten kann bis ungefahr 
3 m unter die Standebene gerammt werden und der Bar um die Hubhohe ober die Lauf
ruten gehoben werden. 
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Die D;rehramme kann im N otfall durch Abnehmen der Laufruten als leichter Dreh. 
kran verwendet werden, mit diesem aber als schwerer Materialaufzug in der Weise, 
dafl an die Stelle des Schlagwerkes ein mit den gleichen FUhrungsrolien versehener 
Forderk"iibel tritt. 

Das Drehen, Neigen, Fahren und Einstellen der Laufruten erfolgt bei den groflen 
Typen maschinell. 

Ahb. 1 
~Iot JI'rnmme der .. lluulllng", "'jell 

---L ----...-I 

Eine brauchbare Type ist die in Abb. 1 dargestellte Hochleistungs-Motor
ramme. Sie ist mit einer ganz selbsttatig arbeitenden Motorwinde ausgeriistet. Die 

I 

Abb.2 
Ra=bar 

Abb.3 
Nachlaufkatze 

Steuerung erfolgt bei Handbetrieb ohne Kraftanstrengung 
durch einen einzigen Hebel. Beim automatischen Schlagen 
richtet sich der Barhub nach der Stellung des Hand
rades, und kann so das automatische Arbeiten des Baren 
wahrend des Schlagens belie big beeinfluflt werden. Diese 
Winde ist auch mit einer Festhaltbremse ausgerustet, 
so dafl sie fur aIle Forderarten im Baubetrieb (wie 
Aufzugwinde, Bremsbergwinde usw.) geeignet ist. 

Rammbaren 
Gewicht von 100 bis 500 kg. Zum AuslOsen der Rammbiiren (Abb. 2) wird 

eine Nachlaufkatze (Abb. 3) genommen. Preis der Rammbiiren rund S 3,00 je I kg, 
einer Nachlaufkatze rund S 200,00. 
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Tabelle fiber Molorrammen (laut Mitteilung der "Baumag", Wien) 

'" Nutzbare '" ,~ 
Rohe ohne .., :::1 

'" .'" .d '" ~E 
~ 

..., '" Verliinge· ~ Bargewicht " ",E-< .d -'" '<1 '0 rung der .~ ",1'1 .d .~ 
,OIl .. fI: fI: '<:I'" "OSl 
..:l III Laufruten '" .., 00 

~ ..,~ Type ... ..., 
ober I unter '" lohne ~ 

.d", ... mit .~ [!: .S Cl 
'0 III i::.d a L B H Stand· ... Zusatz· '" ",,, 

ebene 0 gewicht 0 0'" bn 
,!.lI 

m kg a 
5,1 3,0 6,5 6,5 3 3060 I Klein· - - - ----
5,1 3,0 8,0 8,0 3 3150 
- - - ---- 600 400 -- 600 20000 

- 3,0 6,4 6,1 
3,25 

2450 9,6') 
Staffelei· 1'1- - - -- --

'" 3,0 7,9 7,75 
3,25 

2540 a-=- 11,10') 
1,5 ---

-/1930 

----a 3,25 7,6 
Motor· d bis 3,60 bis 7,20 7,25 400-600 - 14000 

P<~ 8,6 

Reihen· 5,0 3,0 12,4 12,08 3,15 8100 

- - - ---- 1200 800 -- 1000 40000 

Dreh· 5,0 3,0 12,6 12.25 3,30 10000 

') Bei Umstellen der Laufruten fUr Kanalrammen. 

Uber "Rammen" siehe auch unter Bagger, Seite 581. 

L. Transmissionen 
Allgemeines 

, 
~~ 
""~ p.,..., Preis 
.. .d 
~.~ 
""a:; .gl> I mit ohne .~ .d 

~.~ Pfahlzieh· 0 vorrichtung 

kg rund S 

17000,00 12000,00 
------

17500,00 12500.00 
500 ------

16500,00 11500,00 
------
18000,00 12000,00 

- 8000,00 

625 fiber .Anfrage 

Beim Entwurf von Fabrikbauten ist auf die richtige Anordnung der Trans· 
missionsstrange besonderer Wert zu legen. Die Mauern und die Deckenkonstruk· 
tionen, an welche Transmissionen befestigt werden, sind entsprechend den abzu· 
gebenden Kraften genugend stark zu halten. Bei Eisenkonstruktionen mussen 
aIle mit Transmissionen zusammenhangenden Teile besonders reichlich bemessen 
werden, um erhebliche Kraftverluste infolge von Schwingungen zu vermeiden. 
Beim Entwurf von Decken und Saulen ist schon auf die Art der Lagerbefestigung 
Riicksicht zu nehmen. 

Bei Ausfiihrungen in Eisenbeton muB schon vorher - falls nicht besondere 
Ankerschienen (siehe S. 284) zur Verwendung gelangen - die gesa~te Wellen· 
leitung in allen Teilen genau festgelegt werden, weil nachherige Anderungen 
kostspielig, vielfach aber unmoglich sind. Auch ist darauf zu achten, daB aIle Teile 
der Transmission wegen Schmierung und Wartung, Reparatur oder Ersatz leicht 
zuganglich sind. 

Bei langen Wellenstrangen ist der Antrieb womoglich in die Mitte zu verlegen, 
um iibermaBige Beanspruchungen auf Verdrehung zu vermeiden. 

Bei groBeren Langen ist es okonomisch, den Durchmesser entsprechend dem 
Kraftbedarf gegen das Ende zu abzustufen. 

Der erforderliche Wellendurchmesser d kann nach der Formel ermittelt werden: 

dmm=120V ~. 
Darin bedeuten: N Anzahl der zu ubertragenden PS, n minutliche Drehzahl. 

Bauratgeber, 9. Auf!. 39 
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Kupplungen und Lager 

Fiir die Kupplung der normalerweise mit Durchmessern von 25 mm bis 70 mm 
(von 5 zu 5 mm abgestuft) erhaltlichen Wellen kommen 3 Typen in Betracht: 

Scbalenkupplung (Abb. 1) 

Gewicht je nach Wellendurchmesser zwischen 4 kg bis 24 kg. 

Abb 1. Schalenkupplung Abb. 2. Sellers-Kupplung 

·Sellers-Kupplung (Abb. 2) 

Gewicht 10 bis 35 kg. Es 
konnen ohne Anarbeitung der 
Wellenenden verschieden starke 
Wellen miteinander verbunden 
werden. 

Scbeibenkupplung (Abb. 3) 

Gewicht 6 bis 30 kg. Ver-
Abb. 3. Scheibenkupplung wendbar bis zu den schwersten 

Trieben. Wenn ein Teil des Stranges abgekuppelt werden solI, mit Zwischenring 
zu verwenden. 

Die Entfernung der Lager hangt in erster Linie vom Wellendurchmesser und 
der Belastung ab und betragt vorteilhaft: 

Wellendurchmesser mm I 25-45 50-60 70 
Lagerentfernung m I 1,50-1,75 1,80-2,00 2,00-2,40 

Die groBeren Entfernungen gelten, wenn die Kraftabgabe in der Nahe der 
Lager erfolgt, sonst sind die kleineren Entfernungen einzuhalten. 

Abb. 4. Gleitlager Abb. 5. Kugelstehlager 
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Die Lagerung der Wellen kann erfolgen in einem Gleitlager (Abb.4), Gewicht 
4 bis 20 kg, wobei die Lange L der Belastung der Transmission angepaBt wird, 
oder in einem Kugelstehlager (Abb. 5), Gewicht 5 bis 20 kg. 

Fiir Transmissionen, die in kleinerer Entfernung von einer Wand parallel 
mit dieser gelagert sind, eignet sich zur Unterstutzung der Wandarm Abb. 6, Ge
wicht 5 bis 30 kg, Ausladung A = 30 bis 80 cm. 

1st die Transmission u ber einer horizontalen Flache zu montieren, so kommt 
der Stehbock Abb. 7, Gewicht 18 bis 40 kg, zur Verwendung. Bei Wandarm und 

~--A-~-'{L 

h 

Abb. 6. Wandarm 

Stehbock sind die Lagerflachen so bearbeitet, 
daB sie eine horizontale Verschiebung des 
Lagers gestatten, was die Montage wesent
lich erleichtert. 

Fur die Aufhiingung unterhalb horizon
taler Flachen ist das Hangelager Abb. 8, 
Gewicht 10 bis 55 kg, welches mit einge
bauten langen Gleitlagerschalen ausgestattet 
ist, geeignet. 

Zur Kraftubertragung kommen in erster 
Linie Riemen und Drahtseile in Betracht. Der 
Riementrieb soIl in jedem FaIle der Beratung 
durch eine Spezialfirma uberlassen bleiben. 

M. Drahtseile 1) 

1<---- e-------;lo' I 
--a 31 

Abb. 7. Stehbock 

A bb. 8. H angelager 

Nach der Flechtart der Seile unterscheidet man: Langsschlag (Albertschlag), 
wenn die Drahte in den Litzen und die Litzen im Seil in gleicher, und Kreuzschlag, 
wenn die Drahte in den Litzen und die Litzen im Seil in entgegengesetzter Richtung 
geschlagen sind; Laut Normung wird die Schlagrichtung nur noch entsprechend 
dem Schraubensystem als "rechts- oder linksgangig" bezeichnet (siehe Abbildung). 

Langsschlag ist biegsamer als Kreuzschlag, und die in den kreisformigen Rillen 
liegenden AuBendrahte passen sich der Rillenform besser an und liefern geringere Pressung 

1) Seile aus Stahlmaterial werden gewiihnlich nur fUr untergeordnete Zwecke verwendet , sonst aber 
Gul3&tahlseile bevorzugt. 

39' 
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als bei Kreuzschlag. Dagegen hat diese Flechtart die Neigung, sich bei freihangender 
Last aufzudrehen, wahrend bei Kreuzschlag durch die Gegenwindung die geforderte 

Drallfreiheit annahernd erreicht wird. Daher 
bei Hebezeugen (Last nicht geftihrt) Kreuz
schlag, bei Aufzugen und Kraftfahrzeugan
trieben (Last gefuhrt) Langsscblag empfehlens
wert. 

Mechanische Zerstorungsursachen: Haupt
sachlich das Scheuern der AuJ3endrahte, be
sonders an ungefutterten Rillen, macht die 
Drahte sprode und ftihrt den Bruch herbei. 
Daher andauernd gut schmieren. Bei staubigem 
Betrieb ist Oftere Reinigung der Selle mit nach
folgendem Schmieren ratsam. 

Lllu'l'-schlag 
Flechtarteu 

Die in den Tabellen angegebenen Schil
lingpreise (der St. Egydyer Eisen- und Stahl
Industrie-Gesellschaft, Wien) gelten ffir Oster
reich. Preise fUr Lieferungen ins Ausland 
fiber Anfrage. 

Tabelle fiber Rundlitzenseile 

FluJ3eisen- I GuJ3stahl- Flu13eisen- I GuJ3stahl-
Drabt- Seile und -Litzen Ver- Draht- Selle und -Lit zen Ver-

nummer 
Bruchfestigkeit kg{mm2 

zinkt, nummer zinkt, 
in teurer in Bruchfestigkeit kg/mml teurer 

1/ 10 mm 60-65 I 120-139 um 1/10 mm 60-65 I 120-139 urn 
Grundpreis je 100 kg S Grundpreis je 100 kg S 

4 347,00 536,00 100 11 145,00 204,00 41 
5 273,00 390,00 72 12 142,00 200,00 40 
6 210,00 294,00 59 14 135,00 192,00 34 
7 194,00 273,00 55 16 130,00 185,00 33 
S 177,00 242,00 52 19 121,00 176,00 32 
9 163,00 233,00 48 20 119,00 167,00 31 

10 154,00 220,00 45 28 111,00 155,00 29 

Die Preise der Seile sind, wenn nicht besonders angegeben, nur abhangig von 
der Drahtstarke und Bruchfestigkeit. Der Sicherheitsgrad ist, wenn nur Material 
gefordert wird, mit 8 = 6, wenn auch ffir Personenforderung geeignet, mit 8 = 10 
anzunehmen. 

Aufschliige ffir Drahtseile 

1. Ffir Mindergewichte 

Bei Bezug von Seilen unter 1000 m Lange einer Sorte werden auf die Grund-
preise folgende Aufschlage berechnet: 

20% bis 50 kg Gewicht 
15 % fiber 50 bis 100 kg Gewicht 
10% 100" 250 kg 
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Bei Beziigen einer Seilsorte iiber inklusive 250 kg oder bei Langen von inklusive 
1000 m auf einmal kein Mindergewichtsaufschlag. 

2. Fiir Minder langen 

10 % Aufschlag fiir Seile unter. 30 bis 20 m 
15% " "" "20,, 10m 
30% " "" " 10m 

Fiir Seile gleicher Konstruktion a) in mehreren Minderlangenstiicken wird der 
Aufschlag der Gesamtminderlange, b) wenn deren Gesamtlange 30 m betragt, ein 
Aufschlag von 10 % berechnet. 

Die Minderlangenaufschlage werden vom Grundpreis zuziiglich aller iibrigen 
Aufschlage plus Mindergewichtszuschlag gemaB Punkt 1 errechnet. 

3. Fiir hohere Bruchfestigkeit 

Auf die Preise der Seile mit Bruchfestigkeiten von 120 bis 139 kg/mm2 werden 
folgende Zuschlage berechnet: 

Bruchfestigkeit in kg/mm2: 140 bis 149, 150 bis 159, 160 bis 169, 170 bis 179, 
180 bis 189, 190 bis 199, 200 bis 229. 

Zuschlage der Reihe nach per 100 kg in Schilling 5,00, 10,00, 20,00, 30,00 
40,00, 50,00, 70,00. 

Beispiel: 6 m GuBstahlseil, Bruchfestigkeit 161 bis 169 kg/mm2 
Gruntlpreis ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 273,00 
20% Aufschlag fiir Mindergewicht . . . . . . . . . . . . . .. ., 54,60 
Aufschlag fiir hohere Bruchfestigkeit ............ " 20,00 

S 347,60 
30% Aufschlag fiir Minderliinge .... . . . . . . . . . . . .. " 104,28 

S 451,88 per 100 kg 

N. Aufzuge 
Laut Mitteilung von F. Wertheim & Co., Wien 

I. Personenaufzug ffir direkten elektrischen Antrieb (Abb. 1) 

Anordnung in gemauertem Schacht oder Stiegenhaus 

Maschine oberhalb des Fahrschachtes anordnen, wenn infolge Platzmangels, 
Feuchtigkeit o. dgl. deren Unterbringung unten nicht moglich ist. Steht im Keller 
ein geeigneter, geniigend trockener Raum zur Verfiigung, dann Anordnung unterhalb 
des Fahrschachtes. 

Der Elektromotor ist umsteuerbar und mit der Schnecke direkt gekuppelt. 
Der Fahrstuhl ist allseitig geschlossen, mit Gegengewichten ausbalanciert und 
mittels elastischer Schleifschuhe in den Fiihrungssaulen gefiihrt. Aufhiingung 
an doppeltem Stahldrahtseil. Fahrgeschwindigkeit gewohnlich 0,5 m/sek. 

Ein Druck auf den entsprechenden Knopf (Druckknopfsteuerung) bewirkt 
die Beforderung in das gewiinschte Stockwerk, worauf der Fahrstuhl zur unterstep. 
Haltestelle zuriickgesendet wird (Sendsystem). 

Die Steuerung kann auch demrt ausgebildet werden, daB der Fahrstuhl von 
auBen nach jeder beliebigen Haltestelle herangeholt werden kann (Rufsystem). 
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Sclmill Ii - Ii 

Schmll c-c 

GrundrilJ 

bh. 2. LlWlieDuutzug 

Sc/Jmll b - b 

GrundnIJ 

I 

~-a'J20_ 
Abb. 3. I,a.stenll.Urzug 

fOl' Handheillletrieb 
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Der Fahrstuhl ist gegen UngliieksfiiJle, die dureh Materialbrueh, unsaehgemaBe 
Bedienung, Stromstorungen usw. entstehen konnen, dureh eine Reihe von Sieher· 
heitseinriehtungen weitestgehend gesehiitzt. 

Tragkraft 3 bis 4 Personen, Forderhohe 20 m. Gebrauehliehe Abmessungen 
in Metern: Rohe 2,20, Breite 1,10, Tiefe 1,25. Gewieht rund 3500 kg. Preis 
rund S 10000,00. 

ll. Lastenaufzug fUr direkten elektrischen Antrieb (Abb. 2) 

Entweder fUr Fiihrerbegleitung und Aufhangung an Stahldrahtseilen oder 
nur fUr Lastenforderung allein und Aufhangung an kalibrierter Kette. 

Der Antrieb kann nieht nur von oben oder von unten erfolgen, sondern von 
jedem beliebigen Stoekwerk aus. Die Fahrgeschwindigkeit bei Drahtseilaufhangung 
betragt gewohnlich rund 0,30 misek, bei Kettenaufhangung nieht iiber 0,20 m/sek. 

Der Fahrstuhl ist offen, durch Gegengewiehte ausbalaneiert und in den 
Fiihrungssaulen mittels Sehleifschuhen gefiihrt. Zum Schutz gegen Absturz bei 
etwaigem Seil- oder Kettenbrueh dient eine Fangvorrichtung. 

Die In- und AuBerbetriebsetzung erfolgt durch einen kurzen Zug am Steuerseil 
von jedem Stoekwerk oder vom Innern des Fahrstuhles aus. tiber Wunsch Druck
knopfsteuerung. Die Abstellung an den Endpunkten der Fahrbahn erfolgt selbst
tatig; sie kann im Bedarfsfall auch in den Zwisehenstoekwerken - naeh Einstellen 
einer entspreehenden Marke - ermoglieht werden. 

Eine Vorrichtung zur Arretierung des Steuerseiles verhindert die Inbetrieb
setzung des Aufzuges wahrend der Beniitzung an einer Ladestelle. 

Gebrauchliehe Abmessungen in Metern: Rohe 1,90, Breite 1,50, Tiefe 1,50. 
Tragkraft 500 bis 1000 kg. ForderhOhe 8 bis 10 m. Gewicht rund 2500 bis 3000 kg. 
Preis bei Knopfsteuerung rund S 11 000,00. Preis bei Seilsteuerung rund S 8000,00. 

ID. Lastenaufzug fUr Handseilbetrieb (Abb. 3) 

Offener Fahrstuhl, an kalibrierter Kette aufgehangt, mit Gegengewiehten 
ausbalanciert. Fangvorriehtung bei etwaigem Kettenbrueh. 

Inbetriebsetzung erfolgt durch Randzug an endlosem Ranfseil von jedem 
Stoekwerk aus. Eine Bremskette, die durch aIle Stockwerke fiihrt, ermoglicht 
dureh einfachen Zug ein Festhalten des Fahrstuhles in jeder SteHung und die Rege
lung der Gesehwindigkeit bei der Abwartsfahrt. 

Gebrauehliehe Abmessungen des Fahrstuhles in Metern: Rohe 1,90, Breite 
1,25, Tiefe 1,25. Forderhohe 8 bis 10 m. Tragkraft 500 bis 1000 kg. Gewieht 
rund 1500 bis 2000 kg. Preis rund S 2500,00. 

Kraftbedarf und Leistung 

Tragkraft kg I 20 1 50 1 100 1 250 1 500 1 750 1 1000 

Geschwindigkeit 
1 Mann 30 12 6 2,4 1,2 0,8 0,6 

------------je Minute in ill 
2 Mann - - - 4,8 2,4 1,6 1,2 
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IV. Lastenaufzug fur Handseilbetrieb zur Forderung von Speisen, Paketen, 
Akten usw. (Abb. 4) 

Der Forderkasten besteht aus zwei Fachern, die vorne offen sind. Bodenbelag 
aus Zinkblech oder Linoleum. StoBfreies Aufsetzen in der tiefsten Stellung durch 
Gummipuffer, Betrieb durch direkten Zug am Drahtseil. Einstellvorrichtung zum 
Arretieren des Forderkastens in den Endstellungen. 

Bei Aufziigen mit mehreren Ladestellen Anordnung einer Bremse. Nachspann
vorrichtung fUr das Tragseil. 

Gebrauchliche Dimensionen des Forderkastens in Metern: Rohe 0,80, Breite 
0,60, Tiefe 0,45. ForderhOhe 4 bis 6 m. Tagkraft rund 15 kg. Gewicht rund 250 kg. 
Preis rund S 700,00. 

.fe/mill a - a 

orvf1drif] 

I I 
I I 
~600'lOO.,..J 

Abb. 4. Speisenaufzug 
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Elektrotechnik 
Von Baurat lng. Dr. techno Siegmund Defris, beh. aut. Ziv.-Ing. fiir Maschinenbau 

und Elektrotechnik, Wien 

A. Starkstromtechnik 
I. Die wichtigsten elektrischen Einheiten 

Jeder Leiter- setzt dem elektrischen Strom einen Widerstand, vergleichbar dem 
Reibungswiderstand einer vom Wasser durchflossenen Rohrleitung, entgegen. Damit 
ein Strom durch den Leiter fliellt, mull eine treibende Kraft, ahnlich dem Druckunter
E!chied an den Rohrenden einer Wasserleitung wirken, die man als elektromotorische 
Kraft, Spannungsunterschied, oder kurzweg als Spannung bezeichnet. . Die Einheit 
des elektrischen Widerstandes ist das Ohm, jene des Stromes das Ampere, 
jene der Spannung das Volt. 

Der elektrische Strom vermag Arbeit zu leisten; ebenso ist zur Hervorbringung 
eines elektrischen Stromes Arbeit aufzuwenden. Die Arbeit je Sekunde heiBt die 
Leistung. Deren Einheit, das Watt, ist aufzuwenden, um bei 1 Volt Spannung an 
den Leiterenden durch einen Leiter (von 1 Ohm Widerstand) einen Strom von 1 Ampere 
zu driicken. Die elektrische Arbeit ist das Produkt aus der elektrischen Leistung und 
der Zeit, wahrend welcher sie wirkt. Die Einheit der Arbeit ist die Wattsekunde 
oder Joul~. 

1 Megohm = 108 Ohm, 
1 Millivolt = 10-3 Volt, 
I Kilovolt = 108 Volt, 

Vergleichseinheiten 

I Watt= 1/736PS= 0,102mkg/sek, 
1 Hektowatt= 1 hW = 100 Watt, 
I Kilowatt= 1 kW = 1000 Watt= 1,36 PS, 
I Kilovoltampere = I k VA = 1000 Volt X Ampere = 1000 Voltampere, 
I Wattsekunde=I Joule=0,102mkg=0,24g Cal., 
I Wattstunde= I Wh= 3600 Wattsekunden= 367 mkg, 
1 Hektowattstunde= 1 hWh = 100 Wh, 
1 Kilowattstunde= 1 kWh = 1000 Wh= 1,36 PS-Stunden= 864 kg Cal. 

n. Stromarten und Schaltungen 
FlieBt ein Strom stets in gleicher Richtung, so wird er als Gleichstrom bezeichnet. 

An Stromerzeugern wird die Stromaustrittstelle mit + (positiv), die Eintrittstelle mit 
- (negativ), an Stromverbrauchern hingegen die Eintrittstelle mit + und die Aus-

trittstelle mit - bezeichnet. 
~I7I7U'W- JYmm 1m Gegensatz zum Gleichstrom andern beim 

cJbal7/lUl7ff Einphasenwechselstrom Spannung und Strom in 

0, I dol I I I 

I I I I I! 
-t 9'0f-E- ~~0I-E-- --;..J<p"!-E

I EO 3600 .... , 

k-J'eIYOtkalbuel' -J 
Abb. 1. Einphasenweohselstrom 

regelmaBigen Zeitraumen ihre Richtung und Starke. 
Abb. 1 stellt den Spannungs- und Stromverlauf in 
Abhangigkeit von der Zeit dar. Man nennt den von 
o bis b reichenden, eine positive und eine negative 
Halbwelle umfassenden Wellenzug eine Periode, die 
hierfiir notige Zeit die Periodendauer, die Zahl der 
Perioden je Sekunde die Periodenzahl. Da Spannung 
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und Strom nach Ablauf einer Periode immer wieder die gleichen Werte wie in der 
vorausgegangenen erreichen, sozusagen also einen Kreislauf vollfiihren, teilt man eine 
Periode ahnlich wie einen Kreis in 360°. In Lichtanlagen erreichen Strom und Spannung 
zu gleichen Zeiten ihre Null- und Hochstwerte. In Kraftanlagen werden diese Werte 
vom Strom spater erreicht als von der Spannung. Man spricht von einer Phasen
verschie bung zwischen Spannung und Strom und driickt die GroBe derselben durch 
den ihr entsprechenden Winkel cp aus. 

Die Zeiger von WechselstrommeBinstrumenten folgen nicht den Augenblickswerten 
der Spannung oder des Stromes, sondern sie stellen sich auf einen Mittelwert E bzw. J 
ein, der als Effektivwert bezeichnet wird. Wird bei Wechsel- oder Drehstrom 
(siehe unten) kurzweg von Spannung oder Strom gesprochen, so sind 
stets deren Effektivwerte zu verstehen. 

Die Stromverbraucher konnen in Reihe oder parallel geschaltet werden. 
Bei der Reihen -oder Serienschaltung (Abb. 2) werden aIle Stromverbraucher yom 

gleichen Strom durchflossen. Die Spannung des Stromerzeugers ist gleich der Summe 
der Spannungen aller Stromverbraucher. 

Bei der Paralleischaltung (Abb. 3) ist die Spannung des Stromerzeugers gleich 
jener der Verbraucher, dessen Strom gleich dem Summenstrom aller Verbraucher. Vorteil 
vor der Reihenschaltung: Die Verbrauchsapparate konnen unabhangig voneinander 
ein- und ausgeschaltet werden. 

Das Gleichstrom-Dreileitersystem (Abb. 4) entsteht durch Aneinanderlegen zweier 
Zweileitersysteme. 

o 

Abb. 2. Reihen: oder Serienscha.ltung 

la/l1jJ817 

(J Ali/le//eilel' 

Lal1ljJ81l 
Abb. 4. Gleichstrom·Dreileitersystem 

Abb. 6. Dreieoksoha.ltung 

Abb. 3. Para.llelsoha.ltung 

~/ 
~ 

Abb. 5. Drehstrom 

Abb. 7. Sternsoha.ltung 

f 

1m Dreiphasenwechselstrom- oder Drehstromsystem (Abb. 5) wirken drei urn je 
den dritten Teil einer Periode (120°) gegeneinander in der Phase verschobene elektro-
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motorische Krafte bzw. die von ihnen hervorgerufenen Strome, die in einer Maschine 
mit drei Wicklungen erzeugt werden. Je nach der Schaltung der drei Wicklungen des 
Drehstromerzeugers D unterscheidet man Dreieckschaltung (Abb. 6) und Stern
schaltung (Abb. 7). In beiden SchaItungsarten sind die Spannungen E zwischen 
je zweien der drei AuBenleiter R, S, T einander gleich. Bei Sternschaltung wird 
die Spannung E zwischen den AuBenleitern als verkettete Spannung, die 

Spannung 7s = 1~3 zwischen je einem der drei AuBenleiter und dem Sternpunkt 0 al'> 

Phasenspannung bezeichnet. Vom Sternpunkt 0 kann auch ein vierter Leiter, der 

D 

Abb. 8. Drehstrom-Vierleitersystem 

Neutral- oder Nulieiter, abgehen, so daB 
man ein Vierleitersystem (Abb. 8) erhalt, 
fUr das stets beide Spannungen, z. B. 
110/190 Volt oder 220/380 Volt, angefiihrt 
werden. 

Beim Gleichstrom,Dreileiter- und beim 
Drehstrom-Vierleitersystem werden groBere 
Stromverbraucher an die AuBenleiter, 
kleinere Stromverbraucher, insbesondere 

Gliihlampen, an einen AuBenleiter und den Mittel- oder Nulleiter angeschlossen. Letzterer 
wird in der Regel geerdet, Hierdurch wird eine groBere Sicherheit gegen Unfalie erzielt, 
da z. B. Personen, die einen mangelhaft isolierten AuBenleiter beriihren, in Dreileiter
anlagen nur der halben Netzspannung, in Drehstrom-Vierleiteranlagen nur der Phasen
spannung ausgesetzt sind. 

ill. Elektrische Maschinen 
Jede elektrische Maschine besitzt ein Leistungsschild, worauf Leistung, Dreh

zahl, Stromverbrauch, Betriebsspannung, Periodenzahl usw. angegeben sind. 
a) Generator (Stromerzeuger) ist eine umlaufende, von einer Kraftquelle angetriebene 

Maschine, die mechanische in elektrische Energie umwandelt. 
b) Motor ist eine umlaufende Maschine, die elektrische in mechanische Leistung 

verwandelt. 
Je nach der erzeugten bzw. in mechanische Leistung umgesetzten Strom art unter

scheidet man Generatoren bzw. Motoren fUr Gleich-, Wechsel- und Drehstrom. 
c) Motorbauarten. Direkte Kupplung. FUr direkte Kupplung bestimmte 

Motoren werden mit freiem Welienende oder samt zugehoriger Kupplung geliefert. 
Riemenantrieb. Der Motor samt Riemenscheibe kann auf Spannschienen so ver

stelit werden, daB der Riemen stets gespannt bleibt. FUr sehr kurze Triebe und kleine 
Motoren dienen Riemenwippen (Riemenspannung durch Motorgewicht). Bei hohen 
Ubersetzungsverhaltnissen, bis etwa 20: 1, dann bei sehr steilen oder senkrechten An
trieben werden Spannroliengetriebe (siehe unter Transmissionen) verwendet. 

Zahnrad- und Schneckengetriebe dienen zur Herabsetzung der Drehzahl 
kleiner- Motoren. 

Feuchtigkeitsschutz. Sonderisolation fUr die Aufsteliung von Maschinen in 
besonders feuchten oder mit Sauredampfen erfiillten Raumen. 

OHene Motoren in geschiitzter Bauart. Ein Schutzkorb aus perforiertem 
Blech schiitzt gegen zufallige und fahrlassige Beriihrung stromfiihrender und der im 
Innern umlaufenden Teile. Besonders fUr Antriebmotoren in Werkstatten, wo Gefahr 
besteht, daB Fremdkorper in die Maschine gelangen konnten. 

Ventiliert gekapselte Motoren sind bis auf den Zu- und Abluftstutzen ge
schlossen. An die Stutzen konnen ins Freie fiihrende Rohrleitungen angeschlossen 
werden. Anwendung fUr Betriebsraume mit stauberfiillter oder sehr nasser, saure
dampfhiiltiger Luft. Ohne jeden RohranschluB, mit nach abwarts gedrehten AnschluB
stutzen, werden sie alB "tropf- und spritzwasserdicht" bezeichnet. 
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Ganz gekapselte Motoren sind allseits abgeschlossen. Anwendung fiir sehr 
rauhe Betriebe, wie bei Steinbrecheranlagen, Schottermiihlen, in Bergwerken. 

Schlagwettergeschutzte Motoren kommen in Bergwerken innerhalb der 
Schlagwetterzone sowie in mit explosiblen Dampfen erfUllten Raumen zur Aufstellung. 

Die Motoren werden fiir bestimmte Leistungen und Drehzahlen gebaut. Zur In
betriebsetzung bedUrfen dieselben eines HebeIschalters (samt Sicherungen) sowie in 
der Regel eines Anlassers. Durch besonders gebaute Anlasser kann, insbesondere bei 
Gleichstrommotoren, eine Regelung der Drehzahl bewirkt werden. 

Motoren finden auBer in Fabrik- und gewerblichen Betrieben vielfache Anwendung 
zum Antrieb von Baumaschinen, in Wohnhausern fUr den Antrieb von Aufzugen, endlich 
im Haushalte (Ventilatoren, Staubs auger, diverse Kuchenmaschinen). 

Motorengeneratoren und Umformer dienen zur Spannungsumwandlung von Gleich
strom oder zur Umwandlung einer Stromart in eine andere. Erstere sind Doppel
maschinen, wahrend bei letzteren die Umformung in einer einzigen Maschine stattfindet. 

Transformatoren sind ruhende, mit sehr hohem Wirkungsgrad arbeitende Maschinen 
zur Spannungsumformung von Wechsel- oder Drehstrom. 

Die Dmformung der von den Stromerzeugern nur mit maBiger Spannung liefer
baren elektrischen Energie in solche hoher Spannung ist niitig, urn diese auf groBe Ent
fernungen mit wirtschaftlich noch zulassigen Verlusten fortleiten zu kiinnen. Anderselts 
ist Energie hoher Spannung wegen der durch letztere bedingten Gefahr zur direkten 
Verwendung ungeeignet, so daB an den Gebrauchsorten die Spannung herabtransformiert 
werden muB. 

Queeksilberdampfgleichrichter beruhen auf der Eigenschaft eines im Vakuum ge
bildeten Quecksilberdampflichtbogens, einen zugefUhrten Wechselstrom nur in einer 
Richtung durchzulassen. Sie zeichnen sich durch guten, von der Belastung nahezu 
unabhangigen Wirkungsgrad aus. Da sie keine dauernd bewegten Teile besitzen, nur 
sehr geringer Wartung bedmen, wenig Platz und keine Fundamente beanspruchen, 
nimmt ihre Verbreitung rasch zu. 

IV. Akkumulatoren 
dienen zur Aufspeicherung elektrischer Arbeit in Form von Gleichstrom, wodurch sie 
giinstige Ausniitzung der Maschinenanlage ermiiglichen. FUr stationare Anlagen kommen 
zumeist Bleiakkumulatoren, fUr transportable Anlagen auBerdem auch sogenannte 
Stahl-Akkumulatoren zur Verwendung. 

v. Apparate 
Stromzeiger oder Amperemeter A (Abb. 9) werden entweder direkt oder parallel 

mit einem bestimmten Widerstand in die Leitung 
geschaltet, deren Strom zu messen ist; sie werden 
somit vom Leitungsstrom oder von einem be
stimmten Teile desselben durchflossen. 

Spannungszeiger oder Voltmeter "V" (Abb. 9) 
werden zwischen jene Leitungen geschaltet, deren 
Spannungsunterschied gemeBsen werden Boll. 

Bei den Leistungsmessern oder Wattmetern 
wirkt eine feste auf eine bewegliche, den Zeiger 
tragende Spule. Erstere wird vom Hauptstrom, 

L-~-+'~-.--~-r-a 

~--~~-+07-ri~r"b 

letztere von einem der Spannung proportionalen Abb. 9. strom- und Spannungsmesser 
Strom durchflossen. 

Elektrizititszihier, zur Messung der verbrauchten elektrischen Arbeit, werden 
meist aIs Wattstundenzahler ausgefUhrt. Der Verbrauch in Hektowattstunden oder 
Kilowattstunden kann an der Zeigervorrichtung oder an springenden Ziffern, die in 
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entsprechenden Ausnehmungen des Zahlerblattes erscheinen, abgelesen werden. Manch
mal sind die Zahlerangaben mit einer bestimmten Zahl, der Zahlerkonstanten, zu multi
plizieren, um den wahren Verbrauch zu erhalten. Je nach der Tarifart werden Zahler 
auch in besonderen Ausfiihrungsformen hergestellt, z. B. als Doppeltarifzahler, Spitzen
zahler, Hochstverbrauchmesser und Selbstverkaufer. . 

FUr Isolationsmessungen, d. i. fUr die Messung der Ubergangswiderstande zwischen 
einem Teil einer Anlage und Erde oder zwischen verschiedenen Leitungen, dienen 
Isolationspriifer, die meist als tragbare Instrumente gebaut werden. 

Stromsicherungen und SelbstschaIter schiitzen elektrische Einrichtungen vor Strom
iiberlastungen. Sie sind dort anzubringen, wo sich der Querschnitt der Leitungen nach 
der Verbrauchsseite hin vermindert. Wenn davorliegende Sicherungen auch den 
schwacheren Querschnitt schiitzen, sind weitere Sicherungen nicht erforderlich. 

Schmelzsicherungen. In der Leitung ist ein leicht auswechselbares Stiick Draht 
oder Blech eingefUgt, das bei Uberschreitung einer bestimmten Stromstarke schmilzt, 
ehe der zu schiitzende Gegenstand Schaden leidet. 

Abb. 10, a bis c zeigt eine als Diazedsicherung bezeichnete Ausfiihrungsform. 
Die leicht auswechselbare Patrone b tragt die Schmelzdrahte, welche iiber Stopselkopf a 
und Pa13schraube c mit den Klemmen der Sicherung in Verbindung stehen. Nur fUr 
gleiche Stromstarke und gleiche Spannung bestimmte Patronen und Pa13schrauben 
pass en zusammen. 

FUr hohere Stromstarken dienen Streifen- oder Plattensicherungen (Abb.ll). 
Rohrpatronensicherungen (Abb. 12) und Grlffsichemngen (Abb. 13) sind als Trenn

schalter ausgebildet. 

a 

b 

c b ::: : ~~; tI2Zm' 

Abb.l0 A b b. ) 1. treitensiobernng 

Abb.12. 
Hohrllntr nen· 

Bicherung 

Abb. 1~. 
Grirr~lcherung 

Selbstschalter. Als zweckma13iger Ersatz fUr Schmelzsichemngen werden in jiingster 
Zeit automatisch wirkende Schalter in handlicher Form ausgefiihrt, die teils auf thermi
scher, teils auf elektromagnetischer Wirkung beruhen. 

InstallationsschaIter. Die in Hausern montierten, jedermann zuganglichen Gliib
lichtschaIter sind in Dosenform, als Dreh-Ausschalter oder -UmschaIter mit heraus
ragendem Griff gebaut (Abb. 14). Um das Stehenbleiben eines Lichtbogens zu verhiiten, 
werden sie als Momentschalter ausgebildet, die sprungweise in die geschlossene oder 
offene Stellung iibergehen. FUr besondere Zwecke werden sie als UnterputzschaIter 
(Abb. 15), in wasserdichter Ausfiihrung mit Porzellan- oder Gu13eisengehause mit Griff, 
Zugstange oder Kette, als explosionssichere SchaIter usw. ausgefiihrt. 

BetriebsschaIter sind fUr gro13ere Leistungen bestimmt und werden als Hebel
Ausschalter oder -Umschalter gebaut. Die Metallteile werden auf feuerfesten Stoffen 
montiert und erhalten geschlossene Schutzkappen (Abb. 16). 

Schalter in Stromverbrauchskreisen mUssen, wenn geOffnet, alle Pole des Strom
kreises, die unter Spannung gegen Erde stehen, abschaIten. In Gliiblampenstromkreisen 
mit Anschlu13leistungen bis 1 kW konnen in dauernd trockenen Raumen einpolige 
SchaIter Verwendung finden. 
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Steckvorrichtungen bestehen aus einem festen, an die Stromquelle angeschlossenen 
Teil - der Steckdose (Abb. 17) - und dem Stecker, welcher mit dem Verbrauchs
apparat durch eine bewegliche Leitung verbunden ist. Sie werden teils mit eingebauten 
Sicherungen, teils ohne solche erzeugt. Auch werden sie ahnlich wie die Dosenschalter 
in Sonderausfiihrungen hergestellt. 

Abb. 14 
Dosenschalter 

Abb. 15 
Unterputzschalter 

Abb. 16 
Hebelaus8chalter 

Abb. 17 
Steckdose 

Gegenwartig biitgern sich Dosenschalter und Steckdosen, bei welchen die Bestand
teile der verschiedenen Verwendungszwecken dienenden Typen moglichst gleichartig 
konstruiert sind, immer mehr ein (Einheitsmaterial). 

Verteiler und Schalttafeln. Die von den Strom- p IV 
erzeugern oder den NetzanschluBpunkten kommenden ,~~~ P' 
Leitungen werden nicht unmittelbar zu den Ver- IV' 
brauchsstellen, sondern vorerst zu Schaltanlagen 
gefiihrt. Einfache Schaltanlagen werden als Verteiler N;" -r-r.!#~~~ 
(Abb. 18) oder aIs Schalttafeln hergestellt, auf p' '--_-I 
welchen die Sicherungen, Schalter, MeB- und Kontroll
apparate so vereinigt und durch Aufschrifttafelchen 
bezeichnet sind, daB eine ubersichtliche, bequeme N' P' 
Bedienung der Anlage ermoglicht wird. Abb. 18. Verteiler 

VI. Leitungen 

1. Beschaffenheit und Verwendung 

Leitungsmaterialien: Kupfer, Aluminium, Bronze, Eisen und Stahl; die letzt
angefiihrten vier Materialien meist nur fUr Freileitungen. 

a) Blanke Leitungen in Draht- oder Seilform. Verwendung fUr Frei
leitungen, an Schalttafeln usw. 

b) Isolierte Leitungen besitzen eine oder zwei uber dem Leiter angebrachte 
sehlauchartige Gummihilllen bestimmter, mit der Spannung wachsender Wandstarke und 
daruber, als auBeren Schutz, eine in geeigneter Masse getrankte Faserstoffumflechtung. 

a) Fur fes te Verlegung, mit massiven oder steillormigen Leitern: 
Leitung EJ fUr Spannungen bis 250 Volt in dauernd trockenen Raumen. 
Leitung G fUr Spannungen bis 750 Volt in allen Raumen. 
Leitung GH fUr Spannungen von 2000 bis 15000 Volt. 
Die Leitungen EJ durfen nur auf Isolatoren, Klemmen, Rollen u. dgl. verlegt. 

die Leitungen G und GH aber auch in Rohre eingezogen werden. 
Lusterdraht LuEJ und LuG fUr Verwendung in und an Beleuchtungskorpern. 
F alzdrah t F mit enganIiegendem Metallmantel uber der Faserstoffumhullung 

bis 500 Volt. 
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Kran- oder Schiffskabel P, mit auBerer Metalldrahtumflechtung, bis 1000 Volt. 
fJ) Bewegliche Leitungen, nur mit seilformigen, sehr biegsamen Leitern. 
Pendelschnure EJPL und GPL mit Tragschnur oder Tragseilchen fur 

Beleuch tungskorper. 
Weiters fiir ortsveranderliche Stromverbraucher: 
Leitungsschnur EJL und GL fiir Spannungen bis 250 bzw. 750 Volt bei ge

ringer mechanischer Beanspruchung. 
Werkstattenleitungen W und JW, bis 250 bzw. 1000 Volt, mit Kordel

umflechtung, Eisendrahtspirale, Gummi- oder Metallschlauch als Schutz gegen groBere 
mechanische Beanspruchungen. 

c) Bleikabel: Papierkabel mit Papierisolation, luftdicht anschlieBendem 
Bleimantel und einer Juteumspinnung oder einer Eisenbewehrung samt Juteumspinnung . 
.Ausfuhrung al8 Einleiter und als verseilte Mehrleiterkabel. 

Gummika bel wie Papierkabel, jedoch mit Gummiisolation an Stelle der Papier
isolation. 

2. Leitungsbemessung 

a) Hinsichtlich Festigkeit 

Der kleinstzulassige Kupferquerschnitt betragt: 
fUr im Freien oder in Gebiiuden offen verlegte, blanke Leitungen bei Spannungen 

bis 300 Volt Wechsel8trom oder 600 Volt Gleichstrom 4 mm2, bei hoheren Spannungen 
6mm2; 

fUr blanke Freileitungen unter den erst angefiihrten Verhaltnissen 6 mm2, bei 
hoheren Spannungen 10 mm2 ; 

fUr isolierte, festverlegte Leitungen in Rohren 0,75 mm2, auf Isolierkorpern bei einem 
.Abstandletzterer bis 1 m=0,75 mm2, zwischen 1 und 2 m=2,5 mm2, uber 2 m=4 mm2, 

bei letzterem .Abstand und Spannungen uber 300 bzw. 600 Volt = 6 mm2 • 

b) Hinsichtlich Feuersicherheit 

Blanke und isolierte Kupferleitungen, ferner Bleikabel mit Kupferleitern diirfen 
mit den aus Tabelle 1 ersichtlichen Stromstarken belastet werden. 

Tabelle 1 

Kupferleitungen Bleikabel mit Kupferleitern 

Dauernd zulltssige StromstiLrke in Ampere bei Verlegung im 

Nennstrom-
Erdboden 

Quer- Dauernd zu-
schnitt liLssige Strom- stiLrke des 

in stiLrke in Sicherungs- Einleiter- Verseilte Zwei- Versei'te Drei- Verseilte Vier-
einsatzes in kabel leiterkabel leiterkabel leiter kabel 

bis Ns bis bis 

=' A A') 1000 V 3000 V 110000 V 3000 V 110000 V 3000 V I 10000 V 

0,5 7,5 6 - - - - - - -
0,75 9 6 - - - - - - -
1 11 6 24 19 - 17 - 16 -
1,0 14 10 31 25 - 22 - 20 -
2,5 20 15 41 33 - 29 - 26 -
4 25 20 55 42 - 37 - 34 -
6 35 25 70 53 48 47 42 43 41 

10 50 35 95 70 65 65 60 57 55 
16 70 60 130 95 90 85 80 75 70 
25 100 80 170 125 115 110 105 100 95 
35 125 100 210 150 140 135 125 120 115 
50 160 125 260 190 175 165 155 150 145 

') Die Abschmelzstromstarke der Sicherung liegt hoher alB die Nennstromstarke. Sie ist so 
bemessen, daB eine Sicherung von der angefiihrten NennstromstiLrke der groBten, fiir den zugehiirigen 
Leiterquerschnitt dauernd zuiassigen Stromstarke standhiLlt. 
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c) Hinsichtlich Spannungsabfall 

Der Spannungsabfall, gemessen ab Stromquelle, in Hausern ohne Eigenanlage 
ab Hausanschlun bis zum entferntesten Stromverbraucher, soIl im allgemeinen fUr 
Licht etwa 3 bis 3,5%, fUr Kraft etwa 6% der Betriebsspannung nicht iiberschreiten. 
In Hausern ohne Eigenanlage lassen die Elektrizitatswerke vom Hausanschlun bis zum 
entferntesten Licht- bzw. Kraftzahler nur einen Spannungsverlust bis 2% zu. 

3. Leitungsverlegung 

Stark. und Schwachstromleitungen miissen voneinander getrennt und so gefiihrt 
werden, dan eine gegenseitige Vertauschung und Beriihrung, sowie gleichzeitige Be
schadigung beider Leitungen durch Einschlagen von Nageln usw. ausgeschlossen ist. 
Die gemeinsame Verlegung in ein Rohr ist unstatthaft. Auch sind getrennte Verbindungs
kastchen anzuordnen. 

Bei Parallelfiihrung von elektrischen Leitungen mit Wasser- und Gasrohren, 
LUftungsrohren usw. ist ein Mindestabstand von 10 cm einzuhalten. Die Parallel
fiihrung mit Heizrohren ist nur dann gestattet, wenn keine unzulassige Erwarmung 
der Leitungen zu befiirchten ist. 

Rollenverlegung. Verwendung fUr Verlegung isolierter Leitungen in untergeordneten 
Raumen, wie in Kellern, Magazinen usw. Die Leitungen werden auf etwa % m von
einander entfernten Porzellanrollen (Abb. 19) gefiihrt, welche direkt an der Wand, auf 

Abb. JI) 
l 'orzeUan~ollc Abb. 20. nOllondl1bel 

_\bb. 22 
Hollee eb 110 

...... 

.\bh. 23. RoUe fli.r 
feucblo Ramnc 

Aub. ~6, Rohr..-crbinducg.ffiU(fc 

~., . 

I' .' " 
Abb. 2~ 

)laetelroUo 

Abb. 27. PorzoUantiillc 

bb. Zl 
Fluchoison-clrlooo fUr RoUon 

Abh, 2':;. Por/ollanau~\\oigdo c 

eisernen, in die Wand versetzten Diibeln (Abb. 20) oder auf Flacheisenschienen (Abb. 21) 
befestigt werden. Unter eisernen Tragern werden zur Rollenbefestigung schmiede
eiserne Schellen (Abb. 22) festgeklemmt. In feuchten Raumen treten an Stelle der 
gewohnlichen Isolierrollen solche wie Abb. 23 oder Abb. 24. Letztere, deren auGerer 
Mantel die Befestigungsstellen der Leitungen vor Tropfwasser schiitzt, werden als Mantel
oder Kellerrollen bezeichnet. In sehr feuchten oder mit atzenden Diinsten erfiillten 
Raumen werden sogenannte Hacketalleitungen verlegt, deren Isolierhiille mit einer 
wetter- und saurefesten Masse getrankt ist. 

Bauratgeber, 9. Auf I. 40 
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Schnurverlegung, eine Variante der Rollenverlegung, bei welcher an Stelle der 
Porzellanrollen meist Glasrollen verwendet werden. Hin- und Rlickleitungsschnur 
sind zusammengedreht und werden gemeinsam liber die Rollen gefiihrt. Abzweigungen 
werden mit Hilfe von Porzellanabzweigdosen (Abb. 25), welche mit Klemmen ausgestattet 
sind, hergestellt. 

Verlegung auf Isolatoren. In sehr feuchten Raumen werden isolierte oder blanke 
Leitungen - letztere nur, wenn sie. einer zufalligen Beriihrung verlaBlich entzogen 
werden Mnrren - auf Glockenisolatoren oder auf Abspannisolatoren (Schakel) verlegt. 
Zur Erde abflieBende Kriechstrome Mnnen sich wegen der geringen Zahl der Leitungs
stlitzpunkte und des langen Kriechweges liber die Isolatoren nur in geringem MaB 
ausbilden. 

Rohrverlegung. Gebrauchlichste Installationsart. Leitungen Isolation G oder GH 
werden in Rohre aus Papier, Papier mit Metallmantel oder aus Metall eingezogen. Die 
Rohre werden in Langen von 3 m geliefert. Ihre Verbindung untereinander erfolgt 
durch Muffen (Abb. 26). Freie Rohrenden werden zum Schutz der Leitungen mit Por
zellantiillen (Abb. 27) versehen. An Biegungen werden fertige Normalbogen (Abb. 28) 
verwendet. Zur Aufnahme der Leitungsverbindungen und Abzweigungen sind Dosen 
(Abb. 29) oder Kastchen aus Isoliermaterial, Holz, Blech- oder GuBeisen zu setzen. Die 
Zahl der in Rohre einziehbaren Leitungen zeigt Tabelle 4. Zwecks leichter Auswechsel
barkeit der Leitungen sollen die Rohre mit moglichst wenig Kriimmungen verlegt werden. 
Die Rohrstrecken zwischen zwei Abzweigdosen oder einer Dose und einem offenen Ende 
dlirfen nicht zu lang werden. Eventuell sind Durchgangsdosen vorzusehen, um die 
Leitungen zuganglich zu machen. FUr die Leitungseinfiihrung in Gebaude und in feuchte 

Lichter Rohrdurch
messer in mm 

13,5 
16 
23 
29 
36 

Tabelle 4 

I Zahl der in Rohre einziehbaren Leitungen 
bis mm2 

lx6, 
Ix 16, 
lx35, 
lx70, 
IX 120, 

2 X 2,5 3 X 1,5, 
2 X 4, 3 X 2,5, 4 X 1,5 
2X16, 3xlO, 4x6 
2X25, 4X 16 
2X50, 4x35 

Raume dienen nach unten gekriimmte, gegen das Eindringen von Feuchtigkeit schlitzende 
Porzellaneinfiihrungspfeifen (Abb. 30) oder Porzellaneinfiihrungsbogen (Abb. 31). Die 
Befestigung der Rohre erfolgt bei Verlegung liber Putz in Abstanden von 50 bis 80 cm 
durch Rohrschellen (Abb. 32) aus verzinktem Eisen, welche mitteIs Schrauben an Holz
oder Stahldubeln, an von der Wand abstehenden Flacheisenbiigeln oder auf Spanndrahten 
befestigt werden. Bei Unterputzverlegung wird das Rohr im Mauerschlitz durch Gips 
stellenweise befestigt (geheftet). Um zu vermeiden, daB bei Neubauten die 
Leitungen durch Feuchtigkeit leiden, empfiehlt es sich, die Dosen nach 
der Rohrverlegung moglichst lange offen zu halten und die Leitungen 
erst nach Austrocknung der Mauern in die Rohre einzuziehen. Aber 
auch in trockenen Raumen solI mit dem Einziehen der Leitungen erst nach vollkommen 
beendeter Rohrmontage begonnen werden, weil nur dadurch eine sichere Gewahr fUr 
die Auswechselbarkeit der Leitungen geboten wird. Es diirfen nur Leitungen desselben 
Stromkreises in einem Rohre verlegt werden. Bei Verwendung von geschlossenen Eisen
oder eisenbewehrten Rohren fUr Wechsel- und Drehstromleitungen miissen aIle Leitungen 
eines Stromkreises in demselben Rohre gefiihrt werden. 

Papierrohre ohne metallischen Vberzug, sogenannte schwarze Rohre, bieten den 
in ihnen eingezogenen Leitungen nur geringen mechanischen Schutz, weshalb sie fiir 
StarkStrominstallationen nur selten und dann nur fUr Unterputzverlegung in trockenen 
Raumen verwendet werden. 
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Papierrohre mit verbleitem Stahlblechmantel. Wegen ihres gegenuber Peschel· 
und Stahlpanzerrohren niedrigen Preises, ihrer leichten Bearbeitbarkeit und geringen 
Montagekosten, sowie wegen ihrer vielfachen Verwendbarkeit verbreitetstes Rohrsystem. 
Der dunne Stahlblechmantel bietet gegen mechanische Beschadigungen in den meisten 
Fallen noch ausreichenden Schutz, besitzt aber eine geringe Warmekapazitat, so. daB 
nur wenig N eigung zur Bildung von Kondenswasser an und in den ROhren besteht. Sie 
sind daher nicht nur zur Verlegung unter und auf Putz in trockenen Raumen, sondern 
auch zur Verwendung in maBig feuchten Raumen geeignet. Doch mfissen in letzteren 
moglichst weite Rohre mit entsprechendem Wandabstand (.Abb. 33) verlegt und die 

Abb. 29. Abz"eigdo e 

Abb. 30. Porz U~n· 
eln!!lbrungspfelfo 

a 

.\bb. 31. P r;,eUaD' 
einfiihrungsbogen 

b 

Abb. 31. RObrschellen 

Drahte an den End· und Verbindungsstellen mittels Paraband, Isolierband und einem 
.Asphaitanstrich verlaBlich vor der Einwirkung der Feuchtigkeit geschutzt werden. 
Je luftiger die Verlegung aller Teile der Installation erfolgt, desto weniger sind Erd
schllisse zu befu.rchten. Die Montage mit Wandabstand ist auch deshalb zu empfehlen, 
weil bei direkter Verlegung von Rohren auf feuchten, noch nicht ausgetrockneten Wanden 
die Neigung zur Verrostung des an der Wand anliegenden Rohrmantels besteht. 

Rohre mit starkem Stablmantel und Papiereinlage, sogenannte Stablpanzerrohre, 
bieten den Leitungen vorzuglichen mecbanischen Schutz. .Anwendung, wo mechanische 
Beschadigung schwacherer Rohre zu befiirchten ware. Die Verbindung der einzelnen 
Installationsteile erfolgt durch Gewindemuffen, wodurch sich eine relativ gute .Abdichtung 
derselben untereinander ergibt. Es wird dieses System deshalb vielfach fur die Ver
wendung in explosionsgefahrlichen Raumen in Vorschlag gebracht. Ein vollkommen 
dichter .AbschluB ist jedoch nicht erzielbar. Fur explosionsgefahrliche Raume empfiehlt 
es sich daher, die gesamten Installationen in von dies en abgedichteten Nebenraumen, 
eventuell im Freien, enden zu lassen oder, wenn unvermeidlich, in die gefiihrdeten Raume 
nur kurze Rohrstucke zu fiihren . 

Metallrohre ohne isolierende Einlage, sogenannte Peschelrobre. Verwendung des 
uberlappten Peschelrohres (.Abb. 35) gleich dem Isolierrohr mit verbleitem Stahlblech· 
mantel. Insoweit Rohre von den Elektrizitiitswerken als Ruckleiter zugelassen werden, 
kann das geschlitzte Peschelrohr (.Abb. 34) wegen seiner guten Federung an den StoB
stellen als Ruckleiter oder Nulleiter ausgenutzt werden, wodurch in Gleichstromdreileiter· 
und in Drehstromnetzen mit geerdetem Nulleiter eine Leitung erspart wird. 

Spanndrahtmontage. .Anwendung, wenn die Befestigung der Leitungen an den 
Wanden oder Decken von Riiumen auf Schwierigkeiten stoBt, namentlich in Beton· 
banten, wo ein .Anstemmen der Betoneisenkonstruktion aus Festigkeitsgrunden aus· 
geschlossen erscheint, weiters in Raumen mit feuchten Wanden. Der Spanndraht, 
ein verzinkter Eisen- oder Stahldraht, wird an Mauerhaken ahnlich .Abb. 36 oder an 
Keilschrauben abgespannt und durch Draht- oder Seilspanner (.Abb. 37) auf die notige 
Spannung gebracht, um die Leitungen samt Zubehor, eventuell auch die Beleuchtungs
korper ohne zu groBen Durchhang tragen zu konnen. Wenn notig, mussen auch Zwischen· 
aufhangungen vorgesehen werden. .Am Spanndraht konnen zwei Leitungen mittels 
Rollenschellen (.Abb. 38) oder ein bis zwei Rohre mittels Rohrschellen befestigt werden. 

40' 
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Sind mehr Leitungen oder Rohre zu montieren, so werden zwei Spanndrahte parallel 
ausgespannt und auf diesen die aus Flacheisen hergestellten Rollen· oder Rohrtrager 
(Abb. 39) befestigt • 

• \ ufrill Pc chelrohre 
go chlitzt ub rla.ppL 

o 0 
. \b b. 31 Abb. 3.; 

Ahl). 3!i. ~aucrbnken 

Grundrlll @;::o(.:4t#§ ews'¥jg@) 
.\hb. 33. Leitungsverlegung mit Waudabstllnd Abb. 3 i. Drabtspanner 

Rohrdrahte durfen nur auf Pu tz verlegt werden. Die Befestigung derselben an 
der Wand kann durch Befestigungsschellen oder durch Befestigungsgabeln erfolgen. 
Bei der Fiihrung durch Mauern werden sie in gesonderte Durchfiihrungsrohre verlegt. 
Die Rohrdrahte lassen sich, ahnlich wie Leitungsschniire, den gegebenen Wand. und 
Deckenlinien gut anpassen. 

Abb.38 
Rollen
scbelle 

**=-~~ . I ' ; I 
Abb.39 

a) Rollentrager b) Robrtrager 
fUr Spanndrahtmontage 

Bleikabelverlegung. Bleikabel ohne besondere Bewehrung dUrfen nur so verlegt 
werden, daB sie gegen mechanische und chemische Beschadigungen geschutzt sind. 
Es ist darauf zu achten, daB an den Befestigungsstellen der Bleimantel nicht eingedruckt 
oder verletzt wird; Rohrhaken sind unzulassig. Bleikabel jeder Art, mit Ausnahme 
von Gummikabeln bis 750 Volt, diirfen nur mit Endverschliissen, Muffen oder gleich. 
wertigen Vorkehrungen, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern und gleich. 
zeitig einen guten elektrischen AnschluB gestatten, verwendet werden. In Gebauden 
werden fur die Kabelverlegung gemauerte Kanale entweder im FuBboden oder an den 
Wanden vorgesehen, in welchen die Kabel entweder frei verlegt oder durch Schellen 
befestigt werden. Bodenkanale werden durch Eisen· oder Betonplatten, Wandkanale 
durch Blech abgedeckt. Zuweilen werden die Kabel auch direkt auf den Wanden oder 
den Decken verlegt und an dies en durch Schellen, Haken oder besondere Eisenkonstruk. 
tionen gehalten. 1m Freien erfolgt die Verlegung der Kabel in Graben von etwa 70 cm 
Tiefe. Die Kabel werden in Sand gebettet und gegen zufallige Beschadigung bei spateren 
Grabungen durch eine Schichte Ziegel, durch Tonrohre usw. geschutzt. 

Leitungen in besonders zu behandelnden Raumen. Fiir Schaufenster, Warenhauser, 
Dachboden, Scheunen und andere Raume, in welchen sich leicht entziindliche Gegen. 
stande befinden, fiir feuer· und explosionsgefahrliche, fur feuchte und erdschluBgefahr. 
liche Raume bestehen besondere Installationsvorschriften. Es empfiehlt sich, dort weder 
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Sicherungen, noch Schalter oder Steckdosen anzubringen. Die Verlegung von Leitungen 
(insbesondere in explosionsgefahrlichen Raumen) ist auf ein Minimum zu beschranken. 
1st die Anbringung von Schaltern und Steckdosen nicht zu vermeiden, so miissen sie 
als Spezialkonstruktionen ausgefiihrt werden. Ortsveranderliche Leitungen miissen 
eine gute Isolation aufweisen und mit gutem Schutz gegen Beschadigung versehen sein. 
1st besondere Vorsicht geboten und die Wahl der Betriebsspannung frei, so ist diese so 
niedrig wie moglich anzusetzen; in Wechsel- (Drehstrom-) Anlagen kann sie durch Trans
formatoren auf das wiinschenswerte MaB (fiir ganz niedrige Spannungen sind 42 und 
24 Volt normiert) herabgesetzt werden. 

Fiir die Ausfiihrung von Starkstrominstallationen in Theatern, Rauch- und Saal
theatern, Singspielhallen, Zirkussen u. dgI., dann in Bergwerken bestehen ebenfalls 
Sondervorschriften. 

VII. Beleuchtuug 
1. Lichtquellen 

Als Lichtquellen dienen heute fast ausschlieBlich Gliihlampen, deren Leucht
korper aus gezogenem W olframdraht hergestellt ist. Der glatte, zickzackformig aus
gespannte oder spiraliormig angeordnete Draht der luftleeren Lampen (Vakuumlampen) 
ist in einem birn- oder kugeliormigen, luftleeren Glaskorper untergebracht. Sie werden 
fiir Spannungen von 110 bis 250 Volt mit 15 bzw. 25 und 40 Watt, fiir 110 Volt auch 
mit 10 Watt Verbrauch hergestellt. Die gasgefiillten Lampen (unzutreffend oft Halb
wattlampen genannt) haben stets einen spiralformig aufgewickelten Leuchtdraht. 
Der kugelformige Glaskorper ist mit Stickstoff oder Edelgasen gefiillt. Sie werden von 
25 Watt bei 110 Volt bzw. von 40 Watt bei 220 Volt bis hinauf zu 2000 Watt Verbrauch 
hergestellt. Die luftleeren Lampen mit gestrecktem Draht werden durch die Spiral
drahtlampen und durch die kleinsten Typen der gasgefiillten Lampen verdrangt, da 
die beiden letzteren Lampenarten bei gleichem Verbrauch und Preise kleinere Form 
und giinstigere Lichtverteilung, die gasgefiillten Lampen iiberdies eine weiBere Licht
farbe aufweisen. Spiraldrahtilltmpen zeichnen sich gegeniiber Gasfiillungslampen durch 
groBere Widerstandsfahigkeit gegen Erschiitterungen aus. Die kleineren Lampentypen 
werden zwecks Vermeidung von Blendung auch teilweise oder ganz mattiert geliefert. 
Innenmattierte Lampen haben den Vorzug glatter AuBenflache (geringe Verstaubung, 
leichtere Reinigung). 

Die Sockel passen in entsprechende Fassungen. Letztere vermitteln den AnschluB 
an die Leitungen und sind manchmal, Z. B. bei Tischlampen, auch mit einem Schalter 
ausgestattet. Die iibliche Schraubfassung, "Edisonfassung", eignet sich fur Lampen 
bis 200 Watt, fUr Lampen mit hoherem Verbrauch dient die "Goliathfassung". 

Bogenlampen werden heute fast nur noch fiir photographische und Projektions
zwecke, dann fiir Scheinwerfer verwendet. 

2. Beleuchtungsk()rper (Leuchten) 

Leuchten nehmen die Fassungen samt den Gliihlampen, sowie die iltromzufiihrenden 
Leitungen auf und beeinflussen die Lichtverteilung der Gliihlampen im gewiinschten Sinne. 

Beleuchtungskorper flir direktes oder vorwiegend direktes Licht strahlen das ganze 
bzw. den groBten Teil des von ihrer Lampe ausgehenden Lichtes abwarts. Bei direktem 
Licht bleiben die Decken unbeleuchtet; es entstehen oft storende, unschone Schatten. 
Armaturen fiir vorwiegend direktes Licht werden beniitzt zur Beleuchtung von Wohn
raumen, tiefstrahlende Armaturen in Bauten aus Eisenkonstruktion, wo weder reflexions
fahige Decken noch Wande vorhanden sind, breitstrahlende Armaturen zur AuBen
beleuchtung. 

Halbindirektes Licht wird vom Beleuchtungskorper groBtenteils in den oberen 
Halbraum geworfen und von den Wanden und Decken ruckgestrahlt. Gekennzeichnet 
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durch das Fehlen von Blendung, sowie durch milde Schatten. Verwendung zur Be
leuchtung von Bureaux, Schul- und ZeichensiiIen, Werkstatten fiir feine Arbeiten, 
Operationssalen usw. 

Ganz indirektes Licht gelangt aus dem Beleuchtungskorper zur Ganze nach oben. 
Hygienisch vollkommenste Beleuchtungsart, ohne Blendung und Schlagschatten. An
wendung ahnlich wie vor, wenn es auf besonders hohe Beleuchtung nicht ankommt, 
oder die Kosten der Beleuchtung gegeniiber der gewiinschten Hygiene eine untergeordnete 
Rolle spielen. 

In feuchten und erdschluBgefahrlichen oder mit atzenden Gasen und Dampfen 
gefiillten Raumen, sowie in feuer- und explosionsgefahrlichen Raumen miissen die 
Beleuchtungskorper mit entsprechenden Schutzglocken versehen sein, welche die Gliih
lampen und deren Fassungen einschlieBen. In feuchten und erdschluBgefahrlichen 
Raumen miissen die Beleuchtungskorper aus isolierendem Baustoff bestehen, bzw. alle 
der Beriihrung zuganglichen Metallteile zuverlassig geerdet werden. 

3. Lampenschaltungen 

Gliihlampenstromkreise werden in der Regel durch einpolige Dreh- (Dosen-) Schalter 
geschaltet. Einpolige Schalter sind nur fiir AnschluBleistungen bis 1 kW in dauernd 
trockenen Raumen - in feuchten Raumen nur dann, wenn der zweite nicht abschalt
bare Leitungspol geerdet ist - gestattet. AuBer den normalen ein- und mehrpoligen 
Schaltern gelangen zur Verwendung: 

Gruppenschalter (Hotelschalter) zur Umschaltung von 2 Stromkreisen mit 2 Unter
brechungen (Abb. 40). 

8erienschalter (Kronenschalter) zur stufenweisen Einschaltung von 2 Stromkreisen mit 
einer Unterbrechung (Abb. 41). Serienschalter lassen sich durch 2 Einzelschalter ersetzen. 

Wechselschalter zur Ein- und Ausschaltung eines Stromkreises von 2 Stellen 
aus (Abb. 42). Soll die Schaltung von 3, 4... Stellen aus moglich sein, so 'sind 
auBer 2 Wechselschaltern w noch I, 2 ... Kreuzschalter k erforderlich (Abb. 43). 

4. V orlelle einer guten, zweckmiWigen Beleuchtung 

Sie erhoht die Sehscharfe und die Sehgeschwindigkeit und verhindert rasche Er
miidung des Augel>. In Fabriken und Werkstatten erzielt gute Beleuchtung nachweisbar 
eine Steigerung der Produktion urn 10 bis 15% - wobei die taglichen Mehrkosten 
einer verbesserten Beleuchtungsanlage nur etwa dem Preise von fiinf Minuten Arbeit 
entsprechen -, ferner eine genauere und sorgfaltige Arbeit, weniger Unfalle und Aus
schuB, Bebung der Arbeitsfreudigkeit, reinlichere und leichter in Ordnung zu haltende 
Arbeitsraume, leichtere Ubersicht iiber diese. 

Abb.40 
Gruppenschalter 

Abb.41 
Serienschalter 

Abb.42 
Wechselschalter 

Abb.43 
Wechsel- und Kreuz8chalter 

5. Beleuchtungstechnische Grundsiitze 
Die Hauptforderungen an eine zweckmaBige Beleuchtungsanlage sind: a) aus

reichende Beleuchtung, b) Blendungsfreiheit, c) moglichst gleichformige Lichtverteilung. 
a) Die Beleuchtung ist 3usreichend, wenn auf der Arbeitsflache die aus Tabelle 5 

ersichtliche Zahl von Beleuchtungseinheiten vorhanden ist. Die Einheit der Beleuchtung, 
das Lux, ergibt sich auf einem Flachenelement, das durch die Einheit der Lichtstarke, 
d. i. durch eine Hefnerkerze, aus 1 m Entfernung senkrecht beleuchtet wird. 
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b} Blendung tritt stets dann auf, wenn das Auge von eineDl konzentrierten Licht
biindel getroffen und infolge der Kontrastwirkung gegeniiber der UDlgebung zur raschen 
Anpassung an die wechselnde Lichtstarke gezwungen wird. Man uDlgibt daher die 
GliihlaDlpen Dlit lichtstreuenden Glasern, Dlit Reflektoren aus Metall, Glas oder sonstigen 
Stoffen, das heiBt, Dlan verwendet sie in Beleuchtungskorpern, UDl so ihre Licht
verteilung iD1 gewiinschten Sinne zu beeinflussen. GliihlaDlpen, welche deDl direkten 
Anblicke nicht ganzlich entzogen sind, sollten aus Opalglas oder aus DlattierteDl Glas 
hergestellt werden. Wenn tunlich, bringt Dlan die Beleuchtungskorper durch hohe 
Aufhangung aus deDl norDlalen Gesichtsfelde. 

c} Die Beleuchtung muB geniigend gleichformig sein. Ortlich stark wechselnde 
Beleuchtung, zu tiefe oder storendEi Schatten sind zu verDleiden. Man entspricht dieser 
Forderung durch ortlich richtige Anordnung der Beleuchtungskorper, entsprechende 
Wahl ihrer Lichtverteilung und GliihlaDlpenleistung, durch Ausniitzung der Reflexions
fahigkeit heller Decken und Wande. Die Beleuchtungsunterschiede benachbarter RauDle 
sollen nicht zu kraB sein. 

Tabelle 5 

Bezeichnung des Raumes 

Keller .................................................. . 
Gi!.nge, Lagerri!.ume .................................... . 
Wohnri!.ume ............................................ . 
Schulen, Bureaux ...................................... . 
Zeichensi!.le ............................................. . 

{ 
bei Grobarbeit ..................... .. 

Fabriken und "mittlerer Arbeit ................. . 
Werksti!.tten "feiner Arbeit ..................... . 

" feinster Arbeit .................. .. 

Beleuchtung in Lux 

&-10 
10-20 

30 
50-SO 
80-150 
30-50 
50-SO 
80-120 

120 undmehr 

6. Projektierung von Beleuchtungsanlagen 

a} Allgemein beleuch tung 

Es eDlpfiehlt sich aus wirtschaftlichen Griinden, die Zahl der Beleuchtungskorper 
nur so hoch zu wahlen, als sie Dlit Rucksicht auf GleichmaJligkeit der Beleuchtung 
und Anpassung an die raumlichen Verhaltnisse notig ist. Als LaDlpenabstand wird 
die 1,5- bis hOchstens 2,5fache LichtpunkthOhe, d. i. die Entfernung der GliihlaDlpe 
von der zu beleuchtenden Arbeitsflache, gewahlt. IDl unteren Grenzfall ist die Be
leuchtung der Arbeitsflache zwischen den LaDlpen annahernd ebensogroB, iDl oberen 
etwa halb so groB als jene unter den LaDlpen. In RauDlen Dlit hellen, beleuchteten 
Decken und Wanden ist die Dlittlere Beleuchtung von der Lichtpunkthohe fast un
abhangig; so daB letztere nach praktischen und asthetischen Erwagungen gewahlt 
werden kann. 

Tabelle 6 enthalt ungefahre Angaben zur Berechnung der GliihlaDlpenleistung 
in Watt, welche bei Verwendung gebrauchlicher Beleuchtungskorper zur Erzielung 
einer bestiDlDlten Dlittleren Horizontalbeleuchtung fiir eine gegebene Flache aufzu
wenden ist. Die Tabelle ist fiir LaDlpen bei 220 Volt Spannungl) sowie fiir einen mitt
leren Lichtwirkungsgrad von 40% berechnet. Dieser entspricht deDl Verhaltnis der aus
geniitzten zur aufgewandten LichtDlenge (LichtstroDl). Er steigt bei direkter und halb
indirekter Beleuchtung in RauDlen Dlit weiBer, glatter Decke und weiBen Wanden bis 
auf 50%, sinkt aber in RauDlen, in welchen die Reflexion der Wande und Decken durch 
dunklen Anstrich, durch VerschDlutzung oder durch TransDlissionen gestort wird, bis 
auf etwa 30%. Fiir ganz indirekte Beleuchtung kann er zwischen 40 und 10% angesetzt 
werden. Weicht der Wirkungsgrad erheblich von 40% ab, so sind die aus der Tabelle 6 

') Lampen fiir niedrigere Spannungen ergeben eine etwas gUnstigere Lichtausbeute. 
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entnommenen Werte im VerhiUtnis der Wirkungsgrade umzurechnen. Da die benotigte 
Beleuchtung nicht immer von vornherein genau bekannt ist, weiters bei Berechnung 
der Beleuchtung auch minder zutreffende Schatzungen des Wirkungsgrades nicht zu 
vermeiden sind, empfiehlt es sich, Beleuchtungskorper zu wahlen, die noch die Ver. 
wendung von Gliihlampen etwas hOherer als der ermittelten Wattzahl gestatten. 

Ta belle 6 

Mittlere Beleuehtung in Lux 
Ver· 

I I I I I I I I I I I I I 100 bra.uch 2 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 
ffir eine 
Lampe Bodenflll.che in m" 

in Wa.tt 
bel 40% Wirkungsgrad und 220 Volt Spannung 

15 22 9,1 4,5 3,0 2,3 1,8 1,5 1,1 - - - - - -
25 44 17 8,8 5,9 4,4 3,5 2,9 2,2 1,7 1,4 1,2 1,1 - -
40 77 31 15 10 7,7 6,1 5,1 3,8 3,1 2,6 2,2 1,9 1,7 1,5 
60 112 45 22 15 11 9 7,5 . 5,5 4,5 3,7 3,2 2,8 2,5 2,2 
75 170 68 34 22 17 13,5 11 8,5 6,8 5,5 4,8 4,2 3,8 3,0 

100 250 100 50 33 25 20 16,5 12,5 10 8,5 7,1 6,3 5,6 5,0 
150 425 170 85 66 42 34 28 21 17 14 12 10,5 9,5 8,5 
200 625 250 125 83 62 50 41 31 25 21 18 15,5 14 12,5 
300 1000 400 200 133 100 80 66 50 40 33 29 25 22 20 
500 1870 750 375 250 187 150 125 93 75 62 54 47 42 37 

BeispieL Ein Schulzimmer von 16 m Lll.nge, 8 m Breite und 4,5 m Hohe, mit wei/3er Decke und 
hellen Wanden, solI moglichst schattenfrei beleuchtet werden. Vorhandene Netzspannung 110 Volt. 

Erforderliche Beleuchtung laut Tabelle 5 etwa 60 Lux. Der Wirkungsgrad wird auf 45% geschlitzt. 
Mit Rucksicht auf die gewiinschte schattenfreie Beleuchtung und die hellen Flltchen wird man sich fUr 
halbindirektes Licht entscheiden. Um den treien Blick auf die Tafel nicht zu behindern, dar! die Licht· 
punkthohe nicht zu niedrig angeno=en werden, anderseits sollen die Lampen zwecks Vermeidung 
einer zu stark wechselnden Beleuchtung der refiektierenden Decke nicht zu nahe an diaser hQngen. Wird 
daher der Abstand des Lichtpunktes von der Decke mit 0,75 m gewll.hlt und der Abstand der Tisch· 
flltche vom FuJlboden (wie ublich) mit 1 m angeno=en, so berechnet sich die Lichtpunkthilhe mit 4,50-
-0,75-'-1,00=2,75 m. Der Lampenabstand bei annll.hernd gleiohm!iJ3iger Beleuchtung ergibt sich 
daher mit l,5x2,75=4,12 m. Man wird sonach in Richtung der RaumlQnge 16:4,12=4 und in 
Richtung der Raumbreite 8.:4,12=2, insgesamt daher 4x2=8 Leuchten anordnen. Es entfll.llt somit 
je Lampe eine Bodenflltche von (16x 8):8= 16 m'. Laut Tabelle 6 ist zur Erzielung einer Beleuchtung 
von 60 Lux bei 40% Wirkungsgrad und 14 m' Bodenflltche je Leuchte eine Gliihlampe von 150 Watt 
erforderlich. Bei 45% Wirkungsgrad und 16 m' Bodenflltche ergibt slch demnach eine mittlere Beleuch· 

tung von ~. ~. 60=59 Lux, d. h. man wird mit einer 150 Watt·Gliihlampe umso eher das Auslangen 

finden, als statt der Spannung von 220 Volt, fur welche Tabelle 6 gerechnet ist, die Spannung von 110 Volt 
zur Verfiigung steht. 

b) Arbeitsplatzbeleuchtung 

Jeder Arbeitsplatz oder jede Gruppe von Arbeitsplatzen erhalt einen eigenen 
BeleuchtungakOrper. Dieser wird meist als Tiefstrahler ausgefiihrt, d. h. mit tiefem 
Reflektor ausgeriistet, der das ganze Licht auf den zu beleuchtenden Gegenstand bzw. 
auf dessen jeweils zu beleuchtende Flache wirft und die Gliihlampe vollstandig ver· 

. deckt, daher eine Blendung des Auges verhindert. Obwohl das Licht zumeist von links 
kommen soIl, ergeben sich doch haufig FaIle, fiir welche diese Regel nicht zutrifft. Platz· 
beleuchtungakorper miissen daher eine leichte Lenk· und Fixierbarkeit ihres Lichtkegels 
gestatten; oftmals wird man iiberdies fordern, daB sie selbst ortlich leicht verstellt 
werden konnen. Da das Licht auf einer relativ kleinen Flache konzentriert wird, findet 
man fiir die Platzbeleuchtung fast immer mit niederwattigen Gliihlampen das Aus· 
langen. - Die erforderliche Lichtleistung ist jeweils am besten durch Versuch zu er· 
mitteln. 

Neben der Arbeitsplatzbeleuchtung soIl alB Verkehrsbeleuchtung stets noch eine 
wenn auch maBige Allgemeinbeleuchtung vorhanden sein. Platzbeleuchtung ist notig 
in Raumen fiir sehr feine Arbeiten, ferner bei Arbeiten mit dunklen Stoffen usw., bei 
welchen es auf maBige Kontrastwirkung ankommt. Sie wird hiiufig auch verwendet, 
um an Allgemeinbeleuchtung zu sparen. 
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7. Treppenbeleuchtung 

Zweckmaflig ist, eine besondere Leitung fiir die Treppenhausbeleuchtung, die 
von jedem Stockwerke ein- und ausschaltbar sein mull, vorzusehen. Bei der halb
automatischen Treppenbeleuchtung (Abb. 44), sind die Lampen L bei Stellung des von 
Hand zu betatigenden Umschalters U auf "Tag" ausgeschaltet, bei dessen Stellung 

L !J 
Je,{js/lci/pe/" 

&lIg//a,o,c.:l/"dl 

Abb.44 
Treppenbeleuchtung 

auf "Abend" standig eingeschaltet. Bei Stellung 
des Umschalters auf "Nacht" werden nachDriicken 
eines Druckknopfes D durch einen Automaten 
aile Lampen ein- und nach etwa 1 bis 3 Minuten 
wieder abgeschaltet. Automat, Umschalter und 
Stiegenhauszahler werden zumeist in der Portier
loge oder Hausbesorgerwohnung montiert. 

Abb. 45 Abb. 46 
Schaufensterleuchten 

8. Reklamebeleuchtung 
Die Lichtwirkung wird durch geeignete Anordnung von Gliihiampen oder Leuchtrohren erzielt. 
Die Gliihlichtreklame erfolgt durch direkt oder indirekt wirkende Lampen, dann in Form der Trans

parentbeleuchtung. Bei der direkt wirkenden Gliihlampenreklame sind die Lampen in Leuchtzeichen 
aus Blech; die meist Buchstabenform aufweisen, eingesetzt. Hierher gehOren weiters die Bllnkreklamc 
und die Wanderschriftaniagen. Bei der Bllnkreklame werden durch automatisch wirkende Schalter 
oder Schaltwerke einzelne Buchstaben oder Bilder nacheinander eingeschaltet. 

Die indirekt wirkende Lichtreklame verwendet verdeckt angeordnete Lichtquellen (Gliihlampen 
oder Schelnwerfer), zur Beleuchtung von Reklameschildern und Flachen oder ganzen Hauserfassaden. 

Bei der Transparentbeleuchtung werden lichtdurchiassige, streuende, mit Reklameschrift oder 
Figuren versehene Medien (Milehglas, Leinwand usw.) dureh hinter denselben angebraehte Lichtquellen 
so beleuehtet, daB sieh die Reklame von der durchseheinenden Flaehe wirkungsvoll abhebt. 

Leuchtrohrenreklame. Die Rohren, mit Neongas gefiillt, werden mit Wechselstrom von 3000 bis 
8000 Volt Spannung betrieben und leuchten auch bel triibem Wetter welthln slchthar in roter, bei Queck
silberzusatz in blauer Farbe. Der Energieverbrauch ist gering und betragt rund 30 Watt je 1 m Rohren
lange. Sie erfordert hohe Kosten und eine hohe Betriebsspannung. Wegen letzterer sind Neonaniagen 
genehmigungspflichtig; sie diirfen nur von Elektrotechnikern, welche die Hochspannungskonzession be
sitzen, hergestellt werden. Die Gemelnde Wien (Mag. Abt. 27 a) hat Richtlinien fiir den Bau und den 
Betrieb solcher Anlagen herausgegeben. 

EJektrizitlitswerke gewahren fiir Reklame- und Sehaufensterbeleuchtung oft bedeutende Rabatte 
auf den normalen Lichtstrompreis. 

9. Schaufensterbeleuchtung 
Grundslitzlich sollen die Lichtquellen von auBen nlcht sichtbar sein, weil sonst der Passant gebiendet 

wird. Die hierfiir speziell konstruierten Beieuchtungskorper (Abb. 45 und 46) werden im Fenster nlichst 
dem AbschiuBgiase oben, wenn notig auch unten, angeordnet und gegen auBen durch eine Verschaiung 
abgedeekt. 

Es ist vorteilhaft, die Beieuehtungskorper in mehrere fiir sieh sehaltbare Gruppen zu legen, damit 
die mittlere Beleuehtung, dann die Licht- und Farbenverteilung nach Bedarf geandert werden kann. 
Fiir jedes Schaufenster soll ein Generalausschalter vorgesehen werden, der auch als automatiseher Zeit
schalter ansgebildet sein kann. 

VIII. Elektrische Heizuug 1) 

Die meisten elektrischen Heiz- und Kochapparate besitzen Widerstandsdrahte, 
-bander oder -gliihstabe, welche die durch den elektrischen Strom in ihnen erzeugte 
Warme an den zu erwarmenden Korper abgeben. Die Drahte oder Bander werden 
in geeignetes Isoliermaterial, wie Glimmer, Mikanit, Zement, Schamotte u. dgi., gebettet 
oder frei uber Isolierkorper gespannt. 

') Siehe auch Abschnitt: "Gesundheitstechnik". 
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Die flexiblen AnschluGleitungen kleinerer Apparate (Abb. 47) fiir Leistungen bis 
etwa 2 kW besitzen an einem Ende einen zweipoligen Stecker fiir den AnschluB an 
eine Steckdose der Licht- oder Kraftleitung, amanderen Ende zwei oder drei Steck· 
hillsen fiir den AnschluB des Apparates, welcher mit der gleichen Zahl Steckstifte aus
gestattet ist. Die Heizwiderstande der dreistiftigen Apparate sind in zwei Gruppen 
geteilt, wodurch, wie Abb. 48 zeigt, eine Regelung ihrer Heizwirkung in drei Stufen 
ermoglicht wird. Derartige Apparate werden fiir die mannigfachsten Zwecke ausgefiihrt. 
Bei ihrer Bestellung ist die Spannung, eventuell auch die gewiinschte Leistung anzu
geben; hingegen sind sie von der 
Stromart unabhangig. 

Abb.47 
Anschlullieitun .. fiir Heizapparate 

Abb. 48. Sohaltung der Anschlullieitung zur Erzielung 
verschiedener Wlirmegrade 

Heizkorper mit Leistungen von mehr als 1,5 bis 2 kW unterliegen hinsichtlich 
ihres Anschlusses und ihrer Bauart zumeist Sonderbestimmungen der Elektrizitatswerke. 

Die Raumheizung mittels elektrischer ()fen findet wegen des relativ hohen Preises 
der erzeugten Warmeeinheit oft nur als Aushilfsheizung, z. B. als Ubergangsheizung, 
Anwendung. Doch biirgern sich in jiingster Zeit auch die Dauerheizung, ferner Elektro
heiBwasserspeicher, welche bei Verwendung von Abfall- oder Nachtstrom das Prinzip 
der Warmespeicherung ausnlitzen, immer mehr ein, zumal die Elektrizitatswerke bemliht 
sind, der Kunds.chaft durch billige Tarife entgegenzukommen. AuBer der Widerstands
heizung finden fiir technische Zwecke auch die Induktionsheizung (auf dem Trans
formatorprinzip beruhend), die Lichtbogenheizung und die Elektrodenheizung An-· 
wendung. 

Der Energiebedarf ist bei Aushilfsheizung per 1 m3 Raum mit 35 Watt, fiir Dauer
heizung mit 50 bis 60 Watt, in ungiinstigen Fallen bis 80 Watt anzusetzen. 

IX. Elektrische Anlagen 
1. Allgemeines 

Jede zur Errichtung gelangende Starkstromanlage muB in ()sterreich den "Sicher
heitsvorschriften fiir elektrische Starkstromanlagen", herausgegeben yom Elektro
technischen Verein in Wien, in Deutschland den "N ormalien, V orschriften und Leit
satzen des Verbandes deutscher Elektrotechniker" entsprechen. Zu diesen Vorschriften 
treten noch etwaige staatliche Sondervorschriften, sowie die AnschluBbedingungen der 
Elektrizitatswerke fiir ihren Versorgungsbereich. 

Starkstromanlagen sind dadurch gekennzeichnet, daB in ihnen entweder Spannungen 
iiber 40 Volt oder Leistungen iiber 100 Watt vorkommen. Die Vorschriften machen 
auch einen Unterschied zwischen Nieder- und Hochspannung, indem fiir letztere strengere 
Bestimmungen bestehen. In ()sterreich ist eine einheitliche Spannungsgrenze nicht 
festgesetzt, doch gelten die strengeren Bestimmungen im allgemeinen fill Anlagen mit 
Betriebsspannungen liber 300 Volt Wechselstrom oder 600 Volt Gleichstrom, bei Dreh
stromanlagen mit geerdetem Sternpunkt erst bei einer verketteten Spannung liber 
380 Volt. Nach den deutschen Vorschriften sind Niederspannungsanlagen solche Stark
stromanlagen, bei welchen die effektive Gebrauchsspannung zwischen irgendeineJ 
Leitung und Erde 250 Volt nicht liberschreitet. 
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2. Projektierung elektrischer Anlagen 

Ist eine AnschluBmoglichkeit an ein Offentliches Elektrizitatswerk nicht vorhanden 
oder die Errichtung einer Eigenanlage etwa aus Rentabilitats. oder aus sonstigen 
Griinden wiinschenswert, so sind noch vor Inangriffnahme des Baues sowohl die finan· 
ziellen wie auch die technischen Grundlagen, weiters aber auch die technischen Details, 
wie Betriebskraft, Stromart und Spannung, Zahl, Leistung, Drehzahl, Ungleichformig. 
keitsgrad der Kraftmaschinen, Disposition dieser und alier sonstigen elektrischen Ein· 
richtungen der Zentrale, Ausgestaltung des Leitungsnetzes, Wahl der zu beschaffenden 
Elektromotoren und Beleuchtungskorper usw. im Einvernehmen mit Fachkraften 
festzustellen. . 

Nach der Betriebskraft unterscheidet man Dampfkraftanlagen, Wasserkraftanlagen 
(siehe auch den beziiglichen Abschnitt iiber Wasserkraftanlagen), Anlagen mit Explo· 
sionsmotoren, Windkraftanlagen usw. 

Stromarten. Gleichstrom eignet sich hauptsachlich fiir kleinere oder ortlich 
beschrankte Licht· und Kraftanlagen. Die Anordnung von Akkumulatorenbatterien 
ermoglicht die wirtschaftliche Deckung von Spitzenbelastungen und des wahrend der 
Nachtzeit eintretenden geringeren Stromkonsums. Soil die Strombelieferung groBerer 
Versorgungsgebiete durchgefiihrt werden, dann ist Drehstrom zu wahlen, welcher 
infolge seiner leichten Transformierbarkeit die Fortleitung glOBer Energien auf weite 
Strecken unter geringen Verlusten gestattet. Einphasenwechselstrom kommt in 
modernen Anlagen, ausgenommen fiir elektrische Bahnen, nicht mehr zur Anwendung. 
Die Periodenzahl des Drehstromes ist in Osterreich und Deutschland mit 50 per Sekunde 
festgesetzt. 

An normalen Spannungen sind fiir Gleichstrom no, 220 und 440 Volt, fiir Dreh· 
strom 125, 220, 380, 500 Volt usw. bis hinauf zu 200000 Volt normiert. 

Fiir die Wahl des Bauplatzes sind die etwaige Ausniitzungsmoglichkeit von 
Wasserkraften, Kohlenlagern, Gicht· oder sonstigen Abgasen, die leichte Beschaff. 
barkeit von Speise. oder Kiihlwasser, die Entfernung vom Konsumgebiet, Preis und 
Beschaffenheit des Baugrundes usw. maBgebend. 

A1s Grundlage der Raumdisposition dienen die von den einzelnen Lieferfirmen 
.herriihrenden Plane, welche im Einvernehmen mit diesen zum Gesamtplan der Anlage 
zusammengestellt werden. Hierbei ist auf moglichste Obersichtlichkeit aller Teile der 
Anlage und leichte Zuganglichkeit der eine standige Bedienung erfordernden Einrich· 
tungen zu achten. Weiters ist auf Erweiterungsmoglichkeit der einzelnen Teile (Kessel., 
Maschinen·, Schaltanlage usw.) Riicksicht zu nehmen. Der Baumeister soIl iiber die 
Abmessungen und Gewichte der Maschinen sowie ihrer groBten unzerlegbaren Teile, 
ferner iiber die erforderlichen Mengen an Kiihl· und Speisewasser informiert sein. 

Der Maschinenraum schlieBt unmittelbar an das Kesselhaus oder den zur Kraft· 
gaserzeugung bestimmten Raum, so daB die Dampf. oder Gasleitungen moglichst kurz 
ausfallen und ein direkter Verkehr zwischen diesen Raumen moglich ist. Er solI trocken, 
staubfrei, hell, hoch und luftig sein. Die Fenster sind reichlich zu bemessen, eventuell 
sind Oberlichter, wenn notig auch kiinstliche Ventilation vorzusehen. Die Wande sind 
licht zu halten und bis auf etwa 2 m Rohe mit Kacheln zu verkleiden oder mit einem 
Olanstrich zu versehen. 

AIle bewegten Maschinen miissen ein verlaBliches Fundament, am besten aus 
Beton, sowie eine kraftige Verankerung erhalten. Die Fundamente sind mindestens 
20 cm iiber den FuBboden hoch zu ziehen; sie diirfen nicht mit den Gebaudemauern 
verbunden werden, um von diesen Erschiitterungen und Gerausche fernzuhalten. Miissen 
bewegte Maschinen unter oder neben bewohnten Raumen aufgestellt werden, so ist fiir 
Schalldampfung vorzusorgen. Der FuBboden erhalt einen Belag von Klinker· oder 
Mettlacher Platten. Ziegel. oder ZementfuBboden ist wegen Staubbildung unzweck· 
maJlig. Zur Verhiitung von Unfallen sind bei Verzahnungen, Schwungradern, Treib· 
riemen und Rochspannungsleitungen Gelander, Schutzgitter oder Verkleidungen vor· 
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zusehen. In groBeren .Anlagen ist stets ein Laufkran vorhanden, mit dem die Maschinen 
be quem aufgestellt und bei Reparaturen leicht auseinandergenommen werden konnen. 

Die Schaltanlage wird in kleinen .Anlagen alB einfache Schalttafel oder Schalt
wand ausgefiihrt, welche in etwa zwei Meter .Abstand von der Wand des Maschinen
raumes aufgestellt wird. Bei Hochspannungsanlagen wird im Maschinenraum in der 
Regel nur die Maschinenschalttafel, meist auf erhohtem Podium, vorgesehen, wahrend 
die Schaltapparate fiir die Netzschaltung, dann die Transformatoren und der Uber
spannungsschutz in besondere, an den Maschinenraum angrenzende Raume verlegt 
werden. In groBen .Anlagen mit sehr hoher Spannung wird der Schaltraum oft in einem 
eigenen Schalthaus angeordnet. Die Schaltraume sollen licht und reichlich bemessen sein . 

.Akkumulatorenraume miissen gegen Verunreinigung durch Staub, Schmutz 
u. dgl. sowie gegen das Eindringen schadlicher Gase gesichert sein und wegen der auf
tretenden Gasentwicklung eine ausreichende Liiftung besitzen. Der FuBboden der 
.Akkumulatorenraume ist gegen auslaufende Saure durch einen entsprechenden Belag, 
z. B . .Asphalt, zu schiitzen, der so hoch iiber den Boden reicht, daB das Eindringen 
von Saure in Konstruktionsteile des Gebaudes ausgeschlossen ist. .AlIe .Anlageteile 
aus Metall oder Holz sind mit einem Schutz gegen den schadlichen EinfluB der Saure 
und Sauredampfe zu versehen. Zur Beleuchtung der .Akkumulatorenraume diirfen 
nur Gliihlampen mit gasdichten Schutzglocken verwendet werden. Der .Akkumu
latorenraum solI in groBter Nahe des Maschinen- bzw. Schaltraumes, von diesem aus 
leicht zuganglich, jedoch so situiert werden, daB die Sauredampfe nicht in den Maschinen
raum gelangen. Druckschriften iiber .Akkumulatorenraume werden von den .Akkumu
latorenfabriken unentgeltlich abgegeben. 

Zu groBeren .Anlagen gehoren auch ein Versuchsraum, eine Werkstatte und Bureau
raume. Haufig wird auch ein kleines Magazin fiir Installationsmaterial vorgesehen. 

In Stadten kommt in den meisten Fallen die Stromlieferung durch ein offent
liches Elektrizitatswerk in Frage . .Aber auch auf dem Lande nimmt die Ansch1uB
moglichkeit an s01che Werke infolge des stets fortschreitenden Baues neuer Uberland
zentralen mit umfangreichem Versorgungsnetz rasch zu. Der .AnschluB an offentliche 
Werke wird sich in Stadten fast immer, sehr haufig aber auch auf dem Land, insbesondere 
fiir kleinere .Anlagen, billiger stellen a1s die Errichtung einer Eigenanlage. 

X. Installationen in Gebauden im Anschluf3 an bestehende Elektrizitatswerke 1) 

1. Allgerneines 

In jedem Haus sollen wenigstens der HausanschluB und die Hauptleitungen sowie 
die Zuleitungen bis zu den einzelnen W ohnungen schon beirn Bau verlegt werden. 
Zumindest sind die fiir die Verlegung dieser Leitungen notigen Kanii.1e auszusparen 
und die erIorderlichen Isolierrohre zu installieren, so daB die Moglichkeit einer spateren 
Leitungsmontage gegeben ist. 

Diese MaBnahrnen sind besonders bei Beton oder Eisenbetonbauten wichtig, da 
das nachtragliche .Ausstemmen von Schachten und Kanalen und damit auch die ver
deckte Fiihrung der Leitungen dann vielfach unmoglich ist . 

.Aus der .Ausschreibung und den dieser beizugebenden Planen sollen ersichtlich 
sein: Zur Verfiigung stehende Stromart und Spannung, Lage der Transformatorstation 
oder des Hausanschlusses, Fiihrung der Haupt-Steig- und Zuleitungen fiir Licht und 
Kraft, Lage der Zahler- und Verteilstellen, Verwendungszweck eventuell auch Mo
blierung der einzelnen Raume, Lage der Decken-, Wand- und Steckdosenauslasse fiir 
Licht, die gewiinschte Schaltbarkeit ersterer, Lage der Kraftauslasse und der Kraft
steckdosen, Verlegungsart der Haupt-, Zu- und Verteilleitungen, eventuell erganzt 
durch Angaben iiber die .Ausfiihrung der Deckenkonstruktionen, Haupt- und Zwischen-

1) Unter besonderer Beriicksichtigung der Leitsatze des Verbandes deutscher Elektrotechniker, 
sowie der, Vorschriften der Gemeinde Wien-Stadt. Elektrizitatswerke. 
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mauern, sowie uber die bauseits beabsichtigten Aussparungen zwecks Erleichterung 
der Leitungsverlegung, Verlegungsart der Schalter und Steckdosen (auf oder unter 
Putz) usw. Hierbei konnen folgende Zeichen beniitzt werden: 

X DeckenauslaB IT] Transformator 

I-X WandauslaB 

IZ] Zahler 

® DeckenauslaB mit 2 Lampen. 
gruppen 

[YJ Verteiler 
if eft 0* ein., zwei-, dreipoliger Ausschalter 

Serien-
Qj) 2 kW = Heizkorper 2 kW 

~ Gruppen- (Hotel-) oder 
(Kronen-) Schalter 

..JY" W echselschalter [HJ HausanschluB 

~ Kreuzschalter (Polwender) IQJ Gangverteiler 

6 Steckdose (8) 5kW=Motor 5kW 

Die Schalter sind mit den von ihnen zu schaltenden Auslassen durch beliebige 
gerade oder krumme Linien zu verbinden. Zur Darstellung der Zeichen fiir Licht und 
Kraft (sowie auch jener fiir Schwachstrom, Seite 644) sind zweckmaBig verschiedene 
Farben zu wahlen. Den Zeichen fiir Elektromotoren, dann von sonstigen groBeren 
Stromverbrauchern ist deren Leistung in kW beizufugen; bei den Lichtauslassen 
kann eventuell der Wattbedarf der Gluhlampen angegeben werden. 

Der Kostenanschlag bzw. SchluBbrief solI, soweit notig, enthalten: Eine kurze 
Beschreibung der Anlage, die Einheitsfestpreise des Materials loko Baustelle, die Stunden
lohne der Monteure und Hilfsmonteure, den Preis von Dber- und Nachtstunden (ein
schlieBlich gesetzlicher Abgaben, Werkzeugabnutzung, Wegzeit, Fahrspesen), Zeitpunkt 
des Arbeitsbeginnes, tagliche Arbeitszeit, voraussichtliche oder verbindliche Montage
dauer, bei auswartigen Montagen Vereinbarungen uber Unterkunft fiir die Monteure 
einschlieBlich Beheizung und Beleuchtung, Verpflegung, Vergutung der Reise- und 
Transportspesen, der Vorbereitungs- und Reisezeit der Monteure, Bezahlung der Sonn
und Feiertage, dann weiters Abnahmevorschriften, Zahlungsbedingungen, Deckungs
rucklasse, Vereinbarungen uber Gewahrleistung usw. 

Bei groBeren Bauten sind vom Unternehmer detaillierte Ausfiihrungsplane, nach 
welchen die Monteure zu arbeiten haben, schon vor Arbeitsbeginn fertigzustellen und 
nach Baubeendigung dem Bauherrn nach etwaiger Berichtigung zu ubergeben. 

2. HausanschluB 
Fiir groBe Abnehmer wird derselbe als Primar- (Hochspannungs-) AnschluB aus

gefiihrt, d. h. es fiihrt von der StraBe eine Hochspannungszuleitung zu einem Trans
formator, der die Elektrizitat auf die Gebrauchsspannung umformt. Die Transformator
station wird in der Regel in einem geeigneten Raum, den der Abnehmer zur Verfiigung 
zu stellen hat, untergebracht. Dieser Raum muB mit einer feuerfesten Tiire versehen, 
entsprechend liiftbar und trocken sein. Es diirfen durch ihn keinerlei Rohrleitungen 
fiihren. Transformatorraume sind zumeist in den Hochspannungsraum, in dem der 
Transformator zur Aufstellung gelangt und in einen Niederspannungsraum unterteilt, 



638 Siegmund Defris: Elektrotechnik 

von dem die Hauptleitungen abgehen und in dem die Sicherungen fUr diese wie auch 
fUr den Transformator untergebracht sind. 

Meist erfolgt die Zufuhr der Elektrizitiit mittels Niederspannungserdkabel. Die 
Einfiihrung endet mit einem Stationsendverschlu.B; auf diesen folgt ein Hausanschlull
kasten, der die Hausanschlu.Bsicherung aufnimmt. Der Raum fUr den Hausanschlu.B 
solI moglichst nahe der Strallenfront liegen; er mull trocken und jederzeit zuganglich 
sein und darf nicht vermietet werden; leicht entziindliche Stoffe sowie Gasmesser 
diirfen sich darin nicht befinden. 

3. Hauptleitungen 

fiihren vom Hausanschlull zu mehr als einem Stromabnehmer. Sie sollen unter Be
riicksichtigung spater auftretender Bediirfnisse reichlich bemessen werden. Mindest
querschnitte: FUr den AnschluJl an Netze mit 220 Volt oder einer hOheren Gebrauchs
spannung 4 mml Kupfer, an Netze mit einer Gebrauchsspannung unter 220 Volt 
6 mm2 Kupfer, wenn durch die hOchstzuliissige Belastung und den Spannungsabfall 
(siehe S. 624 und 625) nicht grollere Querschnitte bedingt werden. 

Jede Hauptleitung ist unmittelbar beim Anschlull mit Sicherungen zu versehen. 
Die Sicherungen aller abgehenden Hauptleitungen sind in einem gemeinsamen ver
sperrbaren Schutzkasten unterzubringen. 

Es empfiehlt sich, die Hauptleitungen, soweit sie in Kellern verlegt werden, als 
eisenbandarmierte Erdkabelleitungen auszufiihren. Obzwar bei dieser Verlegungsart 
eine unbefugte StromeIitnahme kaum zu befUrchten ist, sollen dennoch die Leitungen, 
soweit als moglich, nur durch allgemein zugangliche Raume, also nicht durch versperrte 
Magazine, Keller, Klosette usw. gefiihrt werden. 

Aullerhalb eines Kellers sind Hauptleitungen in der Regel in eisenarmierten, 
verbleiten Isolierrohren unter Putz derart zu verlegen, da.B sie gegen Leitungen des 
nachst hOheren Querschnittes leicht ausgewechselt werden konnen. Die in die Stock
werke hochgehend-en Hauptleitungen (Steigleitungen) werden gewohnlich in den Stiegen
hausern verlegt. 

4. Zuleitungen und Gangverteiler 

Zuleitungen fiihren vom Hausanschlull oder von einer Hauptleitung abzweigend, 
zu einem einzigen Stromabnehmer. Mindestquerschnitt fUr Zuleitungen 2,5 mm2 Kupfer. 

FUr die Fiihrung von Zuleitungen, welche vom Hausanschlull abgehen, sowie fUr 
die Unterbringung der Anschlullsicherungen gelten im allgemeinen die gleichen Grund
satze wie fiir Hauptleitungen. 

Von Hauptleitungen abzweigende Zuleitungen weisen meist einen kleineren Quer
schnitt auf als erstere, daher sie in der Regel an der Abzweigstelle zu sichern sind. Die 
die Sicherungen aufnehmenden Gangverteiler sind so zu bemessen, dall fUr samtliche 
im gleichen Gescholl befindlichen W ohnparteien die Abzweigsicherungen untergebracht 
werden kOnnen, gleichgiiltig, ob zur Zeit der Herstellung der Hauptleitung fUr alle 
W ohnparteien die elektrischen Anlagen ausgefiihrt werden oder nicht. Die Gangver
teiler sollen in den Mauern versenkt und so angebracht werden, dall sie sich in einer 
Hohe von 2 bis 2,5 m iiber dem Fullboden befinden. Die Gangverteilernische ist durch 
eine eiserne, in Scharnier bewegliche und durch einen Vierkantschliissel sperrbare 
TUre abzuschliellen. 

5. ZAh1er 

FUr jeden aufzustellenden Zahler ist an geeigneter Stelle ein Zahlerauslall vorzusehen, 
der in einer Hohe von 0,5 m bis hochstens 1,6 m vom Fullboden anzuordnen ist. 

Die Wahl des Zahlerplatzes ist so zu treffen, dall jede Beschadigung des Zahlers 
(durch mechanische Einwirkung, Feuchtigkeit, atzende Dampfe, chemische oder atmo-
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sphiirische Einfliisse) ausgeschlossen ist. Es diirfen daher Zahlerpliitze nicht irn Freien, 
in Badezirnmern, Waschkiichen, Klosetten, Kellern, Stallen, feuchten Souterrain
lokalen, Fabrikraumen in denen sich Wasser-, Saure- oder sonstige atzende Diinste 
bilden konnen und nur an erschiitterungsfreien festen Wanden vorgesehen werden. 
In allgemein zuganglichen Raumen, wie Hauseingangen, Stiegenhausern u. dgl., sind 
Zahler nur in versperrbaren Nischen anzubringen. 

In der Regel werden die Zahler von den Elektrizitatswerken beigestellt und montiert. 

6. Verteiler 

Die vom Zahler kommende Zuleitung fiihrt zu den W ohnungssicherungen, die, 
moglichst in einem Verteiler vereint, derart anzubringen sind, daB sie leicht und ge
fahrlos bedient werden konnen. Die Verteiler werden meist innerhalb der W ohnungen 
so situiert, daB die von ihnen strahlenformig abgehenden Verteilleitungen auf tunlichst 
kurzen Wegen zu den zugehorigen Auslassen gefiihrt werden konnen. 

Die Aufteilung der Lichtauslasse auf die einzelnen Stromkreise erfolgt in W olulungen 
derart, daB sie durch Sicherungen von hochstens 6 Ampere Nennstromstarke geschiitzt 
werden konnen. In der Regel werden nicht mehr als 6 bis 8 Auslasse an einen 
Stromkreis angeschlossen. 

7. Verteilleitungen 

In Wohnungen findet man fast ausnahmslos mit Verteilleitungen von 1,5 mms 
Kupferquerschnitt das Auslangen. Der haufig verwendete Querschnitt von 1 mm2 ist 
besser zu vermeiden. 

Die Verlegung der Verteilleitungen erfolgt in W ohnraumen fast stets in armierten 
verbleiten Isolierrohren unter Putz. In vornehmeren Wohnungen werden auch die 
Schalter und Steckdosen unter Putz angeordnet. Obzwar auch die Verlegung in Papier
rohre (sogenannte schwarze Rohre) unter Putz, sowie das direkte Eingipsen der Leitungen 
in trockenes Mauerwerk gestattet ist, sollten diese Verlegungsarten, ferner die Schnur
verlegung nur ausnahmsweise Anwendung finden. 

In den Kellern empfiehlt sich, besonders bei Vorhandensein von Feuchtigkeit, 
die Verlegung der Rohre iiber Putz mit 2 bis 3 cm Wandabstand. Die Rohrverlegung 
unmittelbar auf Putz findet fiir untergeordnete trockene Raume Anwendung. . 

Wo "mechanische oder sonstige Riicksichten dies bedingen, treten Peschel- oder 
Stahlrohre an Stelle der armierten eisenverbleiten Rohre. 

In Badezimmern sind Steckdosen verboten. Werden ausnahmsweise Lichtschalter 
innerhalb von Badezimmern vorgesehen, so sind sie so anzuordnen, daB sie von den 
Badewannen und Waschtischen aus nicht erreicht werden konnen. Heizapparate in 
Badezimmern miissen ortsfest aufgestellt und angeschlossen werden. Die AnschluB
klemmen derselben miissen verdeckt und isoliert sein, die Schalter sind auBerhalb 
anzu bringen. 

Beleuchtungsanlagen fiir allgemein beniitzbare Raume (Waschkiichen, Trocken
boden u. dgl.) miissen an die vorhandenen Stiegenhauszahler angescblossen werden. 

8. Preise 

1 Gliihlicht.EinfachauslaB, ab Wohnungsverteiler, einschlieBlich dieses, ohne Be
leuchtungskorper, kostet einschlieBlich Montage, samt Hilfsarbeit, ausschlieBlich Ver
putzarbeit in Ausfiihrung: 

G-Draht 1 bis 1,5 mms ohne Rohr unter Putz eingegipst, 
mit Porzellanschalter oder Steckdose ........................ S 16,00 bis S 18,00 

Wie vor, jedoch mit Unterputzschalter oder Dose mit Glas-
plattendeckung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 18,00 " ,,20,00 

G-Draht 1 bis 1,5 mms in schwarzem Rohr 11 bis 13,5 mm 
unter Putz, mit Porzellanschalter oder Steckdose .. . . . . . . . . . .. " 20,00 " ,,22,00 
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Wie vor, jedoch mit Unterputzschalter oder Dose mit Glas-
plattenabdeckung .......................................... S 22,00 bis S 24,00 

G-Draht 1 bis 1,5 mm2 in verbleitem Isolierrohr 11 bis 13,5 mm 
ober oder unter Putz, mit Porzellanschalter oder Dose. . . . . . .. " 24,00 " ,,26,00 

Wie vor, jedoch Schalter bzw. Dose wasserdicht oder in 
Unterputzausfuhrung mit Glasplattenabdeckung .............. " 26,00 " ,,28,00 

Wie vor, jedoch die Rohre von der Wand abstehend, Schalter 
oder Dose wasserdicht ..................................... " 27,00 " ,,29,00 

Gluhlichtschnur EJ mit Eisengarnumflechtung 2 X 1 bzw. 
2 X 1,5 mm2 auf Glasrollen, mit Porzellanschalter oder Steckdose " 14,00 " " 16,00 

Saure- und wetterfest impragnierter Draht Isolation G 
1,5 mm2, auf Kellerrollen, mit wasserdichtem Schalter oder Dose ,,25,00 " ,,35,00 

Es sind zu rechnen: 
1 Decken- oder WandauslaB ohne oder mit 1 Schalter ... = 1 EinfachauslaB 
1 AuslaB, dessen Lampen in 2 getrennten Gruppen schalt-

bar sind .................................................. = 1 Y2 Einfachauslasse 
n-Auslasse, von mehreren Stellen wechselseitig schaltbar 

= (n-l) Einfachauslasse + soviel Einfachauslasse 1l.1s Schalt
stellen 
1 SteckdosenauslaB ....................................... - 1 EinfachauslaB 

B. Schwachstromtechnik 
I. Haustelegraphie 

1. Stromquellen 

Gleichstromquellen. Nasse (LeclancM- oder Beutel-Elemente, zumeist letztere), 
selten trockene Zink-Kohlenelemente. 

Klingelanlagen ganz geringen Umfanges, in verliUllich trockenen Raumen, werden 
zuweilen direkt an die Lichtspannung von Gleichstromnetzen angeschlossen. Es miissen 
dann aber sogenannte Starkstromglocken Verwendung finden und fill aIle Teile der 
Anlage die Sicherheitsvorschriften fill Starkstrom eingehalten werden. 

In Wechselstrom- oder Drehstromanlagen finden ausschlieBlich Klingeltrans
formatoren als Stromquelle Verwendung. Sie werden oberspannungsseitig an die 
Lichtleitung angeschlossen. Von der Unterspannungsseite k6nnen in der Regel drei 
Spannungen, z. B. 3, 5, 8 Volt oder 5, 10, 15 Volt, bei einer maximalen Stromstarke von 
1 oder 3 Ampere abgenommen werden. Die Primarleitung ist gemaB den Sicherheits
vorschriften ffir Starkstromanlagen auszufuhren. Die Unterspannungsinstallation kann 
aus Schwachstrommaterial bestehen, wenn die Sekundarwicklung des Transformators 
geerdet wird. 

Bei den "Elivox"-Glocken und -Summern sind Klingeltransformator und Laute
werk in einem Apparat vereinigt. 

2. StromschluBvorrich tung en 

verschiedenster Ausfuhrung: Einfacher Druckknopf fill Wandbefestigung, Birn
kontakt fur den AnschluB an bewegliche Leitungen, meist uber Tischen, FuBboden
kontakt unter Tisch fur FuBbetatigung, Sicherheitskontakt, dessen Betatigung durch 
das Offnen und SchlieBen einer Tille, eines Rollbalkens o. dgl. erfolgt. 

3. Zeichengeber 

Rasselwecker mit Selbstunterbrechung (Abb. 49). Gebrauchlichste Type. Der 
uber die Magnetwicklungen, den Eisenrahmen und den ruhenden Anker flieBende Strom 
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magnetisiert die Eisenkerne, welche den Anker samt Kloppel gegen die Glocke ziehen 
und hierdurch den Strom unterbrechen. Die Magnete lassen sodann den Anker wieder 
los, worauf sich das Spiel wiederholt. Die Glocke Hiutet so lange, als der Strom ein
geschaltet bleibt. 

Wecker mit NebenschluB (Abb. 50). 
Will man mehrere Wecker in Reihe schalten, 
so verwendet man Wecker mit NebenschluB. 
Der Strom flieBt hier anfangs nicht uber den 
Anker, sondern nur durch die Magnetwicklungen, 
bis der Anker angezogen wird. N unmehr ist 
fur den Strom der Weg iiber den Anker frei, so 
daB die Magnetwicklungen wegen ihres hohen 
Widerstandes fast stromlos werden und die 
Magnete den Anker wieder loslassen. 

Die Einschlagglocke (Abb. 52) wird bei 
StromschluB dauernd vom Strom durchflossen 

Abb. 49 
Rassel
wecker 

Abb.50 
Wecker mit 
NebenscWull 

Abb. 51 
EinscWag

glocke 

und schlagt nur einmal an. Damit die Glocke forttont, muB der StromschlieBer 
abwechselnd geschlossen und geoffnet werden. Man verwendet Einschlagglocken in 
Reihenschaltung mit einem Rasselwecker; dieser unterbricht und schlieBt den Strom 
fiir samtliche Glocken der Serie. 

Nummernschranke oder Indikatoren find en Verwendung in groBeren 
W ohnungen oder in Hotels usw. und haben den Zweck, das Zimmer anzuzeigen, in 
welchem der Druckknopf betatigt wurde. Sie sind mit einer mechanischen oder elektri
schen Ruckstellvorrichtung ausgestattet. 

Abb.52 
Klingelanlage mit Klingeltransformator 

Abb.53 
Klingelschaltung fiir zwei Spannungen 

Weiters werden in Hotels und Krankenhausern zur Vermeidung der storenden 
Glocken- oder Rasselsignale auch Haustelegraphen mit Gluhlampen fur meist 
12 Volt Spannung verwendet. L 

4. Schaltungen 

Die obenstehenden Abbildungen 52 
bis 54 zeigen einfache Schaltungen. 1m 
Schaltbild 53 sind die dem Trans
formator naherliegenden Glocken an 
3 Volt, die entferntliegenden an 5 Volt 
angeschlossen. 

Bauratgeber, 9. Auf!. 
Abb. 54. Klingelanlage mit Indikator 

41 
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n. Femsprechanlageo 

1. Telephon 

Uber das eine Eode eines permanenten zylindrischen Stahlmagnetes SN (Abb. 55) 
ist ein Poischuh aus Weicheisen geschraubt, welcher eine Spule mit vielen Windungen 
feinen, isolierten Kupferdrahtes tragt. Vor dem Magnet ist eine dUnne Eisenplatte E 
befestigt. Spricht man gegen die Membrane E, so wird bei jeder Annaherung derselben 
an den Magnet eine Zunahme und bei jeder Entfernung eine Abnahme der die Spule 
durchsetzenden magnetischen Kraftlinien stattfinden. Hierdurch entstehen in der 
Spulenwicklung Strome von wechselnder Richtung, welche aus der Geber- in die gleich 
eingerichtete Empfangsstation flieBen und den Magnetismus des dortigen Magneten ab
wechselnd verstarken und schwachen. Hierdurch wird die Membrane abwechselnd 
angezogen und wieder losgelassen. Sie gerat also in Schwingungen, gleich jener der 
Membrane in der Geberstation, wodurch sie die gesprochenen W orte mit verminderter 
Starke wiedergibt. Die heutige Ausfiihrung der Telephone erfolgt in der bekannten 
Form als Dosentelephon mit prinzipieil gleicher Einrichtung wie vorbeschrieben. 

Abb. 55. Telephon Abb. 5~. Mikrophon 

Um Laute auf groBere Entfernungen und deutlicher, als es mit Telephonen ailein 
moglich ist, zu iibertragen, bedient man sich des Mikrophons (Abb. 56). Ein an beiden 
Enden zugespitztes Kohlenstabchen ist in zwei Kohlenklotzchen gelagert, welche an 
einem dUnn en Brettchen, der Sprechplatte, befestigt sind. Die Kohlenklotzchen sind 
iiber eine Batterie mit dem Telephon der Empfangsstation verbunden. Spricht man 
gegen das Brettchen, so gerat dieses samt den Kohlenklotzchen in Schwingungen, wobei 
sich der Ubergangswiderstand zwischen letzteren und dem Kohlenstabchen und damit 
zugleich der die ganze Vorrichtung durchflieBende Strom rhythmisch andern. 1m Tele
phon wird also der Magnetismus des Stahlmagnetes abwechselnd verstarkt und ge-. 
schwacht, wodurch dessen Membrane in ahnliche Schwingungen wie die Sprechplatte 
gerat und die gesprochenen W orte wiedergibt. Heute werden nur Kornermikrophone 
in der bekannten Dosenform mit aufgesetztem Sprechtrichter verwendet, deren .Funktion 
jedoch die gleiche ist, wie eben beschrieben 

A b b. :,7. JllIkrotolcpbon 

Soil auf sehr groBe Entfernungen gesprochen werden; so schaltet man Mikrophon 
und Batterie zu einem in sich geschlossenen Stromkreise iiber die aus wenigen Win
dungen dicken Drahtes bestehende Primarspule eines kleinen Induktionsapparates 
(Sprechroile, Transformator) J (Abb. 57), an dessen vielwindige Sekundarspule das 
Telephon angeschlossen wird. Da sich das Mikrophon zum Horen nicht eignet, sind 
beide Sprechstellen mit Telephon und Mikrophon ausgestattet. 

3. Als Anrufvorrichtung 

werden Batterien mit Wecker (Summer) oder Magnetinduktoren mit polarisiertem 
Wecker beniitzt. Der Magnetinduktor ist eine zur Erzeugung von Wechselstrom dienende 
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kleine Dynamo mit permanenten Magneten und Handkurbelantrieb des Ankers. Zur 
Wiedergabe der Signale wird ein polarisierter Wecker benutzt. Dieser besitzt einen 
Elektromagnet, gegenuber dessen Polen ein um seine Achse drehbarer Stahlmagnet 
angeordnet ist. FlieBt der Wechselstrom des Induktors durch die Magnetwicklung, 
so erhalten die Magnetkerne rasch wechselnde Polaritaten, wodurch der polarisierte 
Anker (Stahlmagnet) rasch aufeinanderfolgende Anziehungen und AbstoBungen erfahrt. 
Anker und Kloppel geraten somit in schwingende Bewegung, wobei der Kloppel zwischen 
zwei Glocken pendelt und diese zum Lauten bringt. 

4. Ver bind ung der Sprechs tellen un tereinander 

Die Verbindung mehrerer Apparate untereinander ist in verschiedenster Weise 
durchfuhrbar, je nach den Anforderungen, die an die Sprechmoglichkeit gestellt werden. 

N e beneinanderschaltung (Abb. 58). Der Weckstrom durchflieBt aIle Apparate, 
daher Zeichen vereinbart werden mussen, um nur die gewUnschte Station zur Aufnahme 

Abb. 58. Nebeneinanderschaltung von Telephonapparaten 

des Gespraches zu veranlassen. Hingegen gehen die Sprechstrome fast ungeteilt zur 
Stelle, mit welcher gesprochen wird, weil im Apparat dieser Stelle nach Abheben des 
Telephons von seinem Aufhangehaken nur der Fernhorer und die Sekundarspule der 
Sprechrolle, in den ubrigen Apparaten aber die Wecker eingeschaltet sind, die einen 
viel hoheren Widerstand als die Fernhorer aufweisen. Es konnen nur zwei Stationen 
miteinander verkehren; das Gesprach kann von Unbeteiligten mitgehort werden. 

Linienwahler (Abb. 59). Die Nachteile vorbeschriebener Schaltung entfallen 
bei Verwendung von Linienwiihlern. Hierfur mussen aber samtliche Leitungen nach 
allen Sprechstellen gefuhrt werden. Die Apparate werden meist als automatische Druck
knopf- oder als Hebel-Linienwahler aus
gefUhrt. Durch Betatigung des der ge
wahlten Linie zugehOrigen Knopfes oder 
Hebels wird die Verbindung hergestellt und 
beim Auflegen des Sprechapparates wieder 
selbsttatig gelost. Die Schaltung findet in 
Hausanlagen, Geschiiften und Fabriken Abb. 59. Linienw!Lhleranlage 

Verwendung. 
Fur Telephonanlagen in groBeren Betrieben und in Stadten ist zur 

Verbindung der einzelnen Stationen untereinander eine Zentrale erforderlich, in 
welche die einzelnen Leitungen einm-unden. In der Zentrale finden sogenannte Zentral
umschalter oder Klappenschranke Verwendung, an welchen die gewunschten Ver
bindungen durch Bedienungspersonal oder automatisch her~estellt werden. 

III. Sonstige Schwachstromanlagen 

1. Feuermeldeanlagen. Die Alarmmeldung kann von Personen durch Betatigung 
eines Druckknopfes, eines Zugkontaktes usw. oder vom Feuer selbst ausgelost werden, 
wodurch in der Zentrale eine Glocke zum Lauten gebracht oder eine sonstige Anzeige-

41" 
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vorrichtung betatigt wird. In umfangreicheren Anlagen dienen Indikatoren zur Anzeige 
des Ortes der Feuermeldung. Automatische Feuermelder bewirken den Feueralarm bei 
Erreichung einer bestimmten, einstellbaren Temperatur. Sie finden vorteilhaft An
wendung in Fabriken, Waren- und Lagerhausern, Speichern, Archiven, Kranken
hausern, Theatern usw. 

2. Fernthermometer beruhen auf der Temperaturabhangigkeit des elektrischen 
Widerstandes von Metallen. Die Anzeigeapparate sind ahnlich den elektrischen MeB
instrumenten, manchmal auch als Registrierapparate gebaut. Einfachere Anlagen fiir 
maBige Temperaturen konnen auch mit sogenannten Kontaktthermometern ausgeriistet 
werden, deren Quecksilbersaule bei Erreichung einer bestimmten Temperatur den 
StromschluB herstellt und so eine Glocke zum Tonen bringt. 

3. Wiichterkontrollapparate. 'In den zu kontrollierenden Raumen sind Druck
knopfe oder sonstige Kontaktapparate verteilt, welche vom Wachter in bestimmter 
ReihenfoIge und zu bestimmten Zeiten betatigt werden miissen. Zur Kontrolle dient 
ein in der Zentrale, z. B. im Fabriksbureau, aufgestellter, dem Wachter unzugang
lieher Apparat, welcher die jeweiligen Kontaktgebungen nach Ort und Zeit registriert. 

4. Wasserstandslernmeldeanlagen. Die Kontaktgebung wird durch einen Schwimmer 
eingeleitet. Je nach Einrichtung werden nur der hochste und tiefste Wasserstand oder 
iiberdies auch der jeweilige Wasserstand angezeigt. Fiir die Zeichenabgabe "voll" und 
"leer" beniitzt man zwei 'verschieden tonende Signalapparate, deren Glocken bis zur 
Abstellung bzw. Inbetriebsetzung der Pumpen fortlauten. Der jeweilige Wasserstand 
kann an einem Zeigerwerk abgelesen werden. 

o. Weitere Anwendungsgebiete der Sehwaehstromtechnik sind: Elektrische Uhren
anlagen, Anlagen zur Verhiitung von Einbriichen, elektrische Tiiroffner mit Fern
betatigung, elektrische Kommandoapparate, usw. 

IV. Leitungen fUr Schwachstrom 
1. Wachsdrahte und 2. T-Drahte fiir dauernd trockene Raume zur Verlegung auf 

Putz, letztere auch in Rohr unter Putz. 3. Gummiisolierte G-Drahte fiir Verlegung 
in allen Raumen auf oder unter Putz. 4. Tasterschniire fiir den AnschluB beweglicher 
Kontakte in dauernd trockenen Raumen. 5. Kabel ohne BIeimantel zur Verlegung 
wie die Drahte ad 1 bis 3, aus welchen sie zusammengesetzt sind. 6. Kabel mit BIei
mantel. 7. Blanke Freileitungen. 

Fiir Haustelegraphen stets metallische Hin- und Riickleitung, fiir andere Anlagen 
manchmal Erdriickleitung. 

V. Darstellung der Schwachstrominstallationen in Pliinen 

® Taster 

Birntaster 

o AnschluBrosette 

8 Entreetaster 

g Glocke 

CJ 8 Indikator mit Angabe 
der Nummernzahl 

[S H Haustelephon 

[5 S Staatstelephon 

VI. Freiantennen 
Die Hohe der 1<'reiantenne (fiir Fernempfang) iiber dem Erdboden soll zwischen 

10 und 20 m, die Entfernung der Isolationsstellen von Gebauden ungefahr 2 m betragen_ 
Die horizontale Lange der Antenne soll ungefahr gleich der doppeltenHohe der Antenne 
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vom Erdboden sein, jedoch zweckmli,Jlig nicht groBer als 50 m. Wenn diese MaBe ein· 
gehalten werden, baue man die Antenne eindrahtig (Abb. 59). Das Spannen eines zweiten 
ParaUeldrahtes (Abb. 60) empfiehlt sich nur bei geringen Langen. Der Abstand der 
Paralleldrahte solI etwa l/s der Hohe der Antenne iiber dem Erdboden betragen. Die 
Rahe aus Bambus oder diinnwandigem Metallrohr kann mit den wirksamen Antennen
drahten in leitender Verbindung stehen. 

Das geeignetste Leitungsmaterial ist 
massiver hartgezogener Kupfer- oder 
Bronzedraht von 1 bis 2 mm Durchmesser 
und mindest 40 kg/mm2 Zugfestigkeit; 
fiir die Verbindungen an den Isolations· 
stellen (Eierisolatoren, Abb. 61) und fiir die 
Abspannungen ist gleichfalls die Verwendung 
des vorangefiihrten Materials empfehlens
wert. Bei Fiihrung iiber Dacher ist der 
Antennendraht mindest 2 m iiber dem 

Abb. 59. Eindrahtige Antenne 

Dache, bei Uberquerung eines Schornsteines mindest 1 m oberhalb dieses zu spannen. 

z 
Abb. 60. Zweidrahtige Antenne 

Abb. 61. Eierisolator 

Abb. 62. Abspannstelle Abb. 63. Porzellan-Wanddurchfiihrungen 

Drei in Reihe geschaltete Eierisolatoren oder eine gleichwertige Isolation geniigen 
fiir jeden Abspannpunkt. Die Aufhange- und Abspannstellen sollen moglichst zuganglich 
sein, oder es sollen die Abspann- und Halteseile iiber Rollen laufen und vom FuBpunkte 
der Stiitze bedient werden konnen (Abb. 62). Antennenstiitzpunkte in Form von ei;:;ernen 
Stangen oder Rohrstandern sind zu erden. 

Die Leitung zwischen Antenne und Empfangsgerat solI tunlichst kurz sein und in 
einer Entfernung von 0,5 bis 1 m von Gebaudeteilen und benachbarten Gegenstanden 
gefiihrt werden. GroBe Annaherung auf kurze Strecken (z. B. beim Erdungsschalter, 
beim Blitzschutz, bei Wanddurchfiihrungen, Abb. 63, usw.) ist unbedenklich; keinesfalls 
darf die Leitung in der Mauer, in armiertenRohren u. dgl. verlegt werden. Zur Ver
bin dung von Freiantennen mit der Ableitung sind fabriksmaBig hergesteUte Klemmen, 
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Kerbverbinder usw. zu beniitzen. Klemmen, bei denen eine Schraube auf den Draht 
driickt, sind unzulassig. In der Ableitung ist na4e der Einfiihrung eine Blitzschutz
vorrichtung nach Abb. 64 oder 65 vorzusehen. Der Querschnitt der Zuleitung zur 
Schutzerde muB bei Verwendung von Kupferdraht mindest 4 mms betragen. Dieselbe 
ist an eine vorschriftsmaBige Blitzableitererdung (siehe unter VII, Gebiiudeblitzableiter) 
anzuschlieBen. Als solche gelten auch die Wasserleitung, Gasleitung oder Heizrohre, 
wenn diese an die Wasserleitung angeschlossen sind. 

Abb. 64 Abb.65 
BHtzsohutzvorriohtungen. 

Parallele oder nahezu parallele Fiihrung zweier Antennen bewirkt starke Kopplung. 
Daher ist bei T- und L-Antennen ein Mindestabstand der parallel gefiihrten Teile von 
5 m vorzusehen. Stehen die Drahte zweier Antennen senkrecht oder im Winkel zu 
einander, oder kreuzen sie sich, so soIl ihr Abstand an der Stelle der groBten Annaherung 
nicht unter 2 m sein. 

Bei Neubauten sind zweckmaBig Antennenabspannhaken so vorzusehen, daB das 
Einhangen der Antenne in diese moglichst ohne Zuhillenahme von Geriisten oder Strick
leitern erfolgen kann. 

Magistratsabteilung 25a in Wien hat ein Merkblatt fiir die Anbringung von Frei
antennen herausgegeben, in welches auch die in Osterreich geltenden gesetzlichen Be
stimmungen aufgenommen sind. 

VII. Gebiiudeblitzableiter 

Auszug aus den Leitsiitzen des Elektrotechnischen Vereines in Wien 

AuffangvorrichtungensindemporragendeMetallkorper-FIachenoderLeitungen. 
Die erfahrungsgemaBen Einschlagstellen wie Turm- oder Giebelspitzen, Firstkanten, 
hochgelegene Schornsteinkopfe, Fahnen- und Antennenstangen, werden am besten 
selbst a1s Auffangvorrichtungen ausgebildet, oder mit solchen versehen. So sind metallene 
Zierknopfe, Wetterfahnen, Turmkreuze, Blechaufsatze, Fahnen- und Antennenstangen 
gute Auffangvorrichtungen .. Sind solche Metallteile nicht vorhanden, so fiihrt man 
Leitungsstiicke zur mutmaBlichen Einschlagstelle hoch und laBt sie 10 bis 15 cm 
vorragen. Gewohnlich werden die emporragenden Leitungsenden in mehrere Saugbiischel 
gespleiBt. Langere Auffangstangen kommen nur bei Stroh-, Rohr-, Schill- oder Schindel
dachern, sowie bei Gebauden mit gefahrlichem Inhalte zur Verwendung. Die gegen
seitige Entfernung der Auffangvorrichtungen soIl nicht mehr itls 15 bis 20 m betragen. 

Die Gebaudeleitungen (Dachleitungen und Ableitungen) sollen das Gebiiude, 
namentlich das Dach moglichst allseitig umschlieBen und von den Auffangvorrichtungen 
auf den zulassig kiirzesten Wegen unter tunlichster Vermeidung starkerer Kriimmungen 
zur Erde fiihren. An die Gebaudeleitungen sind aIle groBeren Metallmassen innerhalb 
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und auBerhalb des Gebaudes (First-, Grat- und Kehlbleehe, Kiesleisten, Sehneefang
gitter, Giebelsaume, Ortgange, Saumrinnen u. dgI., dann Wasser-, Gas- und Heizleitungen, 
Wasserbehalter usw.) anzuschlieBen. An jedem Gebaude sind mindestens zwei Ab
leitungen bis zu den Erdleitungen zu fiihren. .Aile senkreeht verlaufenden MetaUteile, 
insbesondere RegenabfaUrohre konnen als Ableitungen beniitzt werden. Sie soUen von
einander nicht mehr als 20 m entfernt sein und sind in ihrem unteren Teile bis auf eine 
Hohe von 2,20 m durch Verkleidungen, welche 20 bis 30 cm tief in die Erde reichen, 
zu schiitzen. Wenn Eisenrohre als Schutz verwendet werden, so sind sie oben und nnten 
leitend mit der Leitung zu verbinden. fiber der Schutzverkleidung ist eine Trennstelle 
in Form einer losbaren Verbindung fiir Priifzwecke vorzusehen. Zur Befestigung der 
Gebaudeleitungen dienen eiserne Dachleitungsstiitzen, die auch als Winkelstiitzen 
ausgebildet sein konnen, weiters Mauer- und Kaminstiitzen. Der Leitungsabstand 
vom Dach und der Mauer betragt bis zu 10 cm. Bei Stroh-, Rohr-, Schill- und Schindel
dachern ist die Leitung jedoch mindest 40 cm fiber dem First und im Abstand von 
mindest 20 cm von den Dachflachen zu verlegen. 

Die Erdleitungen schlieBen an die Gebaudeleitungen an und sollen sich im Erd
boden unter Bevorzugung feuchter Stellen moglichst weit ausbreiten. Zur Erdung 
empfehlen sich bei hochliegendem Grundwasser in dasselbe versenkte flachen-, netz
oder rohrfo-rmige Metallkorper von mindest 0,5 mS einseitiger Oberflache. Die Platten
dicke ist bei Kupfer verzinnt nieht unter 1 mm, bei Eisen verzinkt nicht unter 2 mm 
zu wahlen. Bei tiefliegendem und schwer erreichbarem Grundwasser sind an Stelle dieser 
Metallkorper moglichst lange und tunlichst verzweigte Oberflachenleitungen zu ver
wenden. Befinden sich innerhalb oder nachst des Gebaudes Gas- oder Wasserleitungs
rohre, so sind diese unbedingt mit der Erdleitung zu verbinden, bzw. selbst als solche 
zu benutzen. 

Unverzweigte Gebaude- und Erdleitungen aus verzinktem Eisen/Kupfer verzinnt, 
sollen nicht unter 100/50 mms, verzweigte nicht unter 50/25 mms stark sein. Sie werden 
meist in Band- oder Seilform hergestellt. Die Leitsatze empfehlen fiir verzweigte Eisen
leitungen Band 2 X 25 mm, Seil 7 Drahte je 3,3 mm Durchmesser. Die Leitungsanschliisse 
und -Verbindungen sind dauerhaft, fest, dichtund mit mindestens 10 ems Beriihrungsflaehe 
herzustellen. In der Erde liegende.Auschliisse sollen mit einem Teeranstrieh versehen werden. 

Um den Blitzableiter dauernd in. gutem Zu
stande zu erhalten, sind wiederholt sachverstandige 
Untersuchungen und Instandsetzungen erforderlieh. 

Entwurf einer Blitzableiteranlage ffir ein 
einfaches Gebaude 

a Firstleitung 
b Giebelableitung oder Ortssaum 
c Abfallrohr 
d Wasserleitung oder Gasleitung 
e Saumrinne 
1 Kamin 
g 15 em Hoehfiibrung 
h WasserleitungsansehluLl 
i Halbringleitung, wenn unter 30 bis 40 m lang, sonst 

+ k Ringleitung 

Anzustrebende Erdungen 
a Halbring- oder Ringleitung 
b Wasser- oder Gasleitung . 
c Brunnen oder Pumpen 
d Bis unter GrundwasseroberfliLehe eingetriebene Rohre 
e Erdplatten oder Drahtnetze bls unter Grundwas8er-

oberfliLebe verlegt . 
I WassergriLben, Fliisse, BiLehe 
g Teiche, Tiimpel, Siimpfe 
h Jauche· und Diingergruben 
i Eisenbahngleise 
k Eisengitter 
Z AusliLufer in Humussoaiehten 
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Preise fiir Blitzableitermaterial 
Osterr. Schilling 

Liefern und Verlegen von Eisenkabel 50 mms einschl. Setzen der Stiitzen 
je Meter rund ................................................ . 

Liefern und Verlegen von Kupferkabel50 mmS einschl. Setzen der Stiitzen 
je Meter rund ................................................ . 

Liefern und Verlegen von Abzweig-T-Stiicken, Klemmen oder sonstigen 
Verbindungen je Stiick rund .................................. . 

Herstellung einer Erdung bestehend aus einer Kupferplatte 50 X 100 X 1 mm, 
7,5 m Kupferseil, Gasschutzrohr %" samt Stiitzen und Priifmuffe, 
einschl. Grabarbeit, etwa ...................................... . 

wie vor, jedoch mit Kupferplatte 100 X 100 X 1 mm .. "0 ••••••••••••••• 

Wiirme- und Gesundheitstechnik 
Von lng. Leopold Fischer 

A. Heizung 
I. Die Brennstoffe 

4,-

5,50 

6,-

100,-
135,-

Zur Warmeerzeugung werden feste Brennstoffe, wie Holz, Ton, Braun- und Stein
kohle, Anthrazit - die man als natiirliche Brennstoffe bezeichnet -, ferner Briketts, 
Koks und Grude sowie gasformige Brennstoffe, wie Leuchtgas - die sogenannten 
kiinstlichen Brennstoffe - und in geringerem MaBe auch Elektrizitat verwendet. 

Unter Heizwert eines Brennstoffes versteht man jene Warmemenge in Warme
einheiten (WE), die bei vollkommener Verbrennung von 1 kg eines festen oder 1 m3 

eines gasformigen Brennstoffes entsteht. 
Brennmaterial Gewicht in Mittlerer 

Anthrazit ......... . 
Steinkohle ....... . 
Zechenkohle ...... . 
Gewohnl. Gaskoks . 
Gute Braunkohle ... 

kg/ms Heizwert 

750-900 
750-870 
380-530 
350-500 
600-800 

in kcal/kg 
7500 
7000 
7000 
6500 
4500 

Brennmaterial Gewicht in Mittlerer 
kg/m3 Heizwert 

in kcal/kg 
Braunkohlenbriketts .. 600-1000 4900 
Trockener Torf ...... 150-500 3000 
Lufttrockenes Scheitholz: 
Hartholz ........... 460 3000 
Weichholz .......... , 270-370 
Leuchtgas .......... je m3 4500 

n. Verbrennung, Wiirmeiibertragung und -verbreitung 
Unter Verbrennung (Nutzbarmachung der im Brennstoff enthaltenen Warme) 

versteht man die Verbindung der im Brennstoff enthaltenen brennbaren Teile mit 
dem Sauerstoff der Luft. Sie wird nur dann vollkommen, wenn Luft in geniigender 
Menge und Verteilung zugefiihrt wird und vollzieht sich auf der Feuerung. Zweck 
der sonstigen Einrichtung eines Heizapparates ist, die entwickelte Warme nutzbar 
zu machen. Das Feuer bzw. der heiBe Gegenstand strahlen Warme aus, wodurch ein 
Teil dieser Warme in den Raum iibergeht. Die durch Strahlung enolgte Warmeabgabe 
wachst mit der Obenlachentemperatur des Warmeerzeugers. Die nicht durch Strahlung 
an den Raum abgegebene Warme wird in der Hauptsache durch Stromung derart 
iibertragen, daB sich (die Heizvorrichtung an der lnnenwand gedacht, Abb. 1) die 
erwahnten Luftschichten zur Decke bewegen und an der AuBenwand (die besonders 
an den Fenstern groBe Abkiihlungsflachen aufweist) herabfallen, um mit der haufig 
durch die Fenster eindringenden kalten AuBenluft gemischt und weiterhin abgekiihlt 
iiber den FuBboden zur Heizvorrichtung zuriickzustromen. Aus diesem Grunde 
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zieht man es VOl', besonders bei Zentralheizungsanlagen, die Heizkorper in die 
Fensterparapete zu stellen, wobei dann die Luftbewegung sich in umgekehrter Weise 
vollzieht (Abb. 2). 

, 
~. 

'" -~/ ~:,~-~_~.: ___ " ~ ____ e~/ 

Abb. 1· Abb. 2 
Luftstrtimuug, wenn der Heizktirper an der • 

Innenwand Auf3enwand 

III. Der Wlirmebedarf der Riiume 
Durch Heizung eines Raumes sind die Warmeverluste zu decken, die durch 

die Warmeabgabe der Wande des FuBbodens und der Decke an die Umgebung 
sowie durch den Luftwechsel in dem zu beheizenden Raum entstehen. Der Be
rechnung zugrunde zu legende Annahmen: 

a) Tiefste AuBentemperaturen 
Siidtirol, Kiistenland, Istrien, Dalmatien - 10° C; Niederosterreich, Ober

osterreich, Salzburg, Steiermark, Krain, Mahren, Siidbohmen, Ungarn, Kroatien, 
Slawonien - 20° C; Nordtirol, Karnten, Nordbohmen, Schlesien, Galizien, Buko
wina, Siebenbiirgen - 25° C. 

Fiir besonders giinstige und windgeschutzte Lagen konnen hahere AuBen
temperaturen angenommen werden; fUr besonders hochgelegene oder dem Winde 
ausgesetzte Orte empfiehlt sich die Annahme tieferer AuBentemperaturen. 

b) Einzuhaltende Raumtemperaturen (in Kopfhohe gemessen) 
Raume fUr sitzende Lebensweise (Wohnzimmer, Bureaus, Schul- und 

Sitzungssale) 18 bis 20° C; Raume fUr starke Korperbewegung (Turnsale, 
Werkstatten usw.) 12 bis 150 C; Raume fUr voriibergehende Benutzung 
oder Aufenthalt in StraBenkleidung (Treppenhauser, Gange, Vorraume, Aborte) 
10 bis 12° C; Baderaume, Krankensale 20 bis 25° C. 

c) Anzunehmende Temperaturen fur unbeheizte Raume 
Unbeheizter, geschlossener Raum, aber zwischen erwarmten Raumen liegend, 

+5° C; einseitig, neben erwarmten Raumen liegender, geschlossener Raum 0° C; 
Keller 0° C; unbeheizter, ofters mit der AuBenluft in Verbindung stehender Raum 
(Einfahrten, Vorhallen) - 5° C; FuBboden nichtunterkellerter Raume 0° C; 
Dachraume unter Metall- oder Schieferdach - 10° C; Dachraume unter Ziegel-, 
Zement- oder Pappedachern - 5° C. 

d) Fur 1 m2 Flache und 1 ° C Temperaturunterschied sind die in den 
folgenden Tabellen enthaltenen K-Werte in Warmeeinheiten je Stunde (W. E.) fiir 
die Warmedurchlassigkeit von Baustoffen und Baubestandteilen anzunehmen: 
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1. K-Werte fUr Auf3enwande 
a) aus Ziegelmauerwerk 

Mauerstarke in m I 0,151 0,30 I 0,451 0,60 I 0,751 0,90 I 1,051 1,20 

Ziegelmauer mit AuBen- und Innenputz .. 2,36 1,56 1,19 0,95 0,79 0,68 0,60 0,56 
Rohziegelbau und Innenputz ........... 2,59 1,70 1,28 1,01 0,84 0,71 0,62 0,57 
Ziegelmauer mit 5 cm Luftschichte ...... - 1,35 0,97 0,82 0,70 0,59 0,52 0,46 

" " 3 " Gipsdiele und 5 cm 
L uftschich te .......................... 1,22 0,97 0,80 - - - - -

fJ) aus Stampfbeton 

Mauerstarke Beton, 
massig I Beton mit 

Luftschichte Mauerstarke Beton, 
massig I Beton mit 

Luftschichte 

-

m 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 

2,45 
2,11 
1,85 
1,64 
1,48 
1,35 

Ziegelmauer mit Putz 

Rabitzwand 

Holzwand ohne Putz 

Holzwand, beiderseits 
Putz 

Korksteinwand 

Gipsdielenwand 

K 

1,51 
1,37 
1,25 
1,16 
1,07 
1,00 

m 

0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 

1,24 
1,14 
1,06 

2. K-W erte fiir Innenwande 

Starke in m 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 
K= 2,1 1,4 1,1 0,88 0,71 

---- --
Starke in m 0,04 0,06 0,08 0,10 -

K= 3,1 2,8 2,5 2,3 -
----

Starkeinm 0,015 0,020 0,025 - -

K= 2,4 2,1 2,0 - -
----

Starke in m 0,020 0,025 0,030 0,040 -

K= 1,3 1,2 1,1 1,0 -
----

Starke in m 0,07 0,12 0,25 0,38 -

K= 0,99 0,57 0,29 0,20 -
----

Starke in m 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 
K= 3,2 3,01 2,90 2,80 2,64 

3. K-Werte fUr Fuf3bOden und Decken 

K 

0,90 
0,60 --
-

-

0,94 
0,88 
0,84 
0,79 
0,75 
0,72 

-

-
--

-
-

----
- -

- -
----

- -

- -
----

- -

- -----
0,08 0,09 
2,53 2,42 

-

-
--

-

-
--

-
---
-

---
-

-
--
0,10 
2,33 

Bohlendecke ................. . K = 0,27 Tramdecke ...... . K = 0,49; Kl = 0,24 
Einfache Holzdecke ........... K = 1,6 Eisenbetondecke .. . K = 1,16; Kl = 0,91 
K gilt fUr kiutere Luft II b er FuBboden, Kl fUr kaltere Luft un ter FuBboden. 

4. K-W erte fUr Dacher 
Eisenbetonblech mit Luftschichte .................. . K = 0,98 

" ohne " .................. . K = 2,81 
Teerpappedach auf Schalung, 25 mm stark ........... K = 2,13 
Zinkdach 25 " ........... K = 2,17 
Kupferdach 25 " ........... K = 2,17 
Schieferdach " " 25" " .......... . K = 2,10 
Ziegeldach ohne Schalung ............................ K = 4,85 
Holzzementdach .. , .............. " .................. . K = 1,32 
Wellblechdach ohne Schalung ........................ . K = 10,40 
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5. K-Werte fUr Fenster und Oberlichten 
Einfache Fenster ............. K = 5,2 Drahtglas ..... '" .......... . K = 5,1 
Doppelienster ................ K = 2,3 Einfach verglaste Oberlichte . . K = 5,6 
Hohlglasbausteine ............ . K = 2,6 Doppelt . . K = 2,35 

6. K-W erte fUr TUren 

Dicke des Holzes in mm 20 30 40 50 60 

Weiches Innentur, K= ........ 2,15 1,74 

I 
1,47 1,27 1,12 

Holz AuBentur, K = ........ 2,38 1,89 1,58 1,35 1,17 

Hartes Innentur, K= ........ 2,90 2,51 
I 

2,28 2,05 1,86 
Holz AuBentur, K = ........ 3,34 2,87 2,53 2,26 2,05 

e) Zuschlage zu den unter Zugrundelegung obiger Angaben und Einheits
werte K berechneten Warmemengen: 

Fur Lage: Die N ordlage soIl mit einem Zuschlag von 20%, die Ost- und 
Westlage mit einem solchen von 15%, die Sudlage ohne Zuschlag von den 
fUr diese Flachen berechneten Warmemengen bedacht werden. FUr zwischen
liegende Lagen sind die Zuschlage durch Zwischenschaltung zu berechnen. 

Fur Windanfall: 10%. 
Fur Raume uber 4m lichte Rohe ist an Stelle der Temperatur Tin Kopf-

hohe eine Innentemperatur T';T anzunehmen, wenn T'=T+O,1 T (h-3) und h 

die lichte RaumhOhe ist. 
Fur Anheizen: 15 bis 20% (entfallt fur Raume, in welchen Reizkorper 

aufgestellt werden, die auBer der Raumerwarmung auch noch die Frischluft
erwarmung zu leisten haben [z. B. Fensterheizkorper mit FrischluftzufUhrung]). 

£) Beispiel: 

Berechnung des Warmebedarfes eines Raumes (Transmissionsberechnung) 
(Abb.3) 

~~ 
sE Raum 
.@:S 
::i« 

5 N 
N 
W 
W 

~" 
~I'I 
«" ,,[0 
p. .... 
~~ ,,'0 

Eo< 

40' 
40' 
40' 
40' 
5' 
5' 

25° 

Mauer· 
starke 

m 

0.45 

0,45 

0,30 

1lJl 00 1'1 " g .. §ll 
,Q ":a " .S"C.;:J~ 

~ ~~ 
ill ..j 

AW 
DF 
AW 
DF 
IW 
IT 
D 

.., .~ 

1'1 
,,-

FIMhe .~ 132 
~ «'" <01lJl ., ~~ 
0 

--- ~ 
m' WE 

4,40x4,70-Dl<' 17,7 1,19 8"5 
1,50x2,00 3 2,3 275 
5,10x4,70- DF 21 1,19 1000 
1,50 x 2,00 3 2,3 275 
5,10x4,70-IT 21,9 1,4 155 
0,95x2,20 2,1 1,74 20 
4,50x5,10 22,4 1,16 650 

Summe .... 3220 
10% Zuschlag ffir Windanfall ... .. . 320 
15% " Anheizen........ 480 

')415 

Der Berechnung der Heizflache des Ofens sind 4435 WE 
zugrunde zu legen. 

In obiger Transmissionsberechnung bedeuten: 
A W .......... AuBenwand IT ................ Innentiire 
IW .......... Innenwand D ................ Decke 
F .......... Doppeifenster 

') \Viirmeabgabe = Flache x Koeffizient x Temperaturdifferenz. 

Zuschliige 

% I WE 

20 170 
20 55 
15 150 
15 40 

415') 
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Abb.3 Abb. 4 Irischer Dauerbrandofen 

IV. Heizungsarten 

a) Jeder Raum erhalt seine eigene FeuerstelIe: Ofenheizung. 

b) Eine Gruppe von Raumen oder gauze Gebaude werden von einer Feuer
stelle aus versorgt: Zentralheizung. 

c) Gruppen von Gebauden werden von einer Kesselhausanlage aus geheizt: 
Fernheizung. 

Eine richtig angelegte Heizung muB folgenden Anforderungen entsprechen: 
Erhaltung eines gleichmaBigen Warmegrades; Erhaltung der Luftreinheit; gleich
maBige Temperaturverteilung; Erhaltung der Innenflachen aller Umfassungen 
auf einem der Lufttemperatur ungefahr gleichen Warmegrad; gute Regulierbarkeit. 

a) Ofenheizung 
1. Eiserne Of en 

Die am meisten angewendete Art eiserner ()fen ist der sogenannte "irische 
Dauerbrandofen" (Abb. 4). 

Sein Hauptmerkmal ist der mit einer Schamotteausfiitterung versehene Fiill
schacht, der so groB ist, daB er den Brennstoffbedarf eines ganzen Tages aufnehmen 
kann. Am unteren Ende des Fiillschachtes ist ein Schiittelrost eingebaut, der eine 
besonders leichte Reinigung von Asche und Schlacke ermiiglicht. Am oberen Ende 
befindet sich der Rauchabzug, in dem meist eine Drosselklappe montiert ist, durch 
die der griiBte Teil des Rauchrohrquerschnittes abgeschlossen werden kann; dadurch 
wird verhindert, daB bei abgestelltem Of en Warmemengen unausgeniitzt durch den 
Schornstein abziehen. 

Den oberen AbschluB des Fiillschachtes bildet die Einfiilliiffnung. 
Eine zweite, sehr verbreitete Konstruktion eiserner Fii1l6fen ist der "am()

rikanische Dauerbrandofen" (Abb. 5). 
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Tabelle und Preise der gangbarsten Typen irischer DauerbrandOfen 
(Ign. Reich, Wien) 

Heizkraft, Ganze Bodenraum Rohrstutzen-
Hohe bis Gewicht Preis, 

maximal H6he 

I 
dnrchmesser 

Unterkante ohne schwarz 
Breite Tiefe Rohrstutzen Yerpackung gewichst 

rund rna em em em mm em kg S 

100 92 33 28 92 70 62 120 
150 105 38 31 105 79 70 150 
250 120 41,5 34,5 112 90 90 100 
350 130 45,5 39,5 118 100 120 250 

Das typisehe Merkmal ist der korbahnlieh ausgebildete Rost. In diesem gelangt 
nieh t das ganze, in einem liber den Rost befindliehen Fiilltriehter aufgegebene Brenn
material auf einmal zur Verbrennung, sondern immer nur ein kleiner Teil desselben, 
der dann, soweit er abgebrannt ist, selbsttatig aus dem Fiilltrichter ersetzt wird. Der 
Korbrost wird unten dureh einen Schiittelrost abgesehlossen, der Fiilltriehter am oberen 
Ende dureh die Einfiillplatte. 

Der amerikanische Dauerbrandofen eignet sich fiir die Ver brennung von Anthrazit 
und ebenfalls fUr gas:trme Brennmaterialien. 

o 

Abb. 5. Amerikanischer Dauerbrandofen Abb. 6. GroJ3raumofen 

Tabelle und Preise der gangbarsten Typen der amerikanischen 
DauerbrandOfen (Ign. Reich, Wien) 

Heizkraft, 
maximal 

rund rna 

140 
180 

Ganze 
H6he 

em 

120 
127 

Bodenraum 

Breite 
em 

39 
43 

I 
Tiefe 
em 

37 
42 

Rohrstutzen-
durchmesser 

mm 

118 
125 

Hohe bis 
Unterkante 
Rohrstutzen 

em 

58 
70 

Gewicht 
ohne 

Verpackung 

kg 

122 
135 

Preis, 
schwarz 

gewichst 

S 

350 
400 

GroBraumOfen fiir die Beheizung von Werkstatten, Salen usw. (Abb. 6). 
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Bei diesen tritt die Strahlungswirkung wegen der groBen Entfernung zwischen dem 
Ort des Warmebediirfnisses und dem Of en zuruck und ist es notig, die Oberflache der 
Of en moglichst zu vergroBern, um Heizflachen fiir die"zu erwarmende Luft zu schaffen. 

Der Preis eines Of ens fiir die Erwarmung von rund 1000 m S, in sQhwarz
gewichster Ausfiihrung, stellt sich auf ungefahr S 300,00. 

Winke ffir die Wahl eiserner Olen 

a) Nach dem Zweck: Dauerbrand oder vorubergehende Heizung. Fiir 
Dauerbrand eignen sich amerikanische und irische Of en. Fiir vorubergehende Heizung 
irische Of en, da auch geringe Brennstoffmengen mit gutem Wirkungsgrad verfeuert 
werden und die Inbetriebsetzung einfach ist. 

fJ) Nach den vorhandenen Brennstoffen: Es sind geeignet: 
fiir Anthrazitkohlen: Amerikanische DauerbrandOfen 
fiir Steinkohlen I fiir Holz 
" Koks .. h xf " Torf 
"Gaskoks msc e v en "Braunkohle 
" Briketts 

} SpezialOfen 

y) Man wahle den Of en groB genug, um die verlangte Warme bequem erreichen 
zu konnen. Die Angaben, die uber die Heizfahigkeit seitens 'der Fabriken gemacht 
werden, konnen nicht in allen Fallen alB MaBstab dienen, da die besonderen Verhaltnisse 
(Lage des Zimmers, Anzahl der Fenster und Tiiren usw.) in Betracht zu ziehen sind. 
An einem zu kleinen Of en sind infolge der groBeren Anspannung durch starkes Feuer 
und wegen seiner kleinen Heizflache viel mehr Reparaturen notig alB an einem groBeren 
Of en. AuBerdem ist die Warmeabgabe eines groBeren Of ens eine zutraglichere, da 
die Eisenwande nicht uberheizt werden und dadurch die Erzeugimg schlechter Luft 
vermieden wird. 

Fiir die Bestimmung der GroBe eiserner Of en kann bei gunstigen 
Lageverhaltnissen 1 mS luftberuhrte Ofenheizflache als ausreichend fur 
rund 90 mS Rauminhalt angenommen werden. 

15) SchlieBlich wahle man den Of en nach der Konstruktion und der Qualitat, nicht 
nach dem Aussehen. 

2. KachelOfen 

Wahrend die Speicherung der Warme bei eisernen Of en in den Brennstoff 
verlegt wird, liegt sie bei KachelOfen in der Masse des Of ens. Sie eignen sich 

nur fiir langsames Anheizen, da die groBe Masse 
: ~: i I des Mauerwerkes und der Kacheln sich nur 
,-~ 

-~J 

J-
'--
I~ 

allmahlich erwarmt; nach dem Erloschen des 
Feuers geben sie noch lange Zeit die aufge
speicherte Warme in den zu heizenden Raum abo 
KachelOfen bestehen aus zwei Teilen: dem Feuer
raum und den Rauchgasziigen (Abb. 7). 

Die Warmemenge, die ein Of en zu speichern 
vermag, hangt ab: von der spezifischen Warme, 
dem Gewicht der speichernden Masse und von der 
Temperatur der Kachelwand. Die von 1 m2 Heiz
flache gespeicherte Warmemenge ergibt sich durch 

Abb. 7. Feuerung und Rauchgasziige Multiplikation vorgenannter drei Faktoren. 
bel Kachelofen 

Die stiindliche Warmeabgabe eines Kachelofens 
kann durch Verwendung eiserner Heizflachen, von Dauerbrand und schlieBlich durch 
zwanglaufige Luftfiihrung erhOht werden. 
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Fiir die Warmeabgabe der Kachelofenheizflachen gelten je m2 Kachel, 
heizflache nachstehende Werte: 

bei nur vormittagigem Hochheizen 500 WE stiindlich, bei vor- Ulld nach
mittagigem Hochheizen 600 WE stiindlich. 

1 m2 Kachelheizflache des Oberbaues eines Kachelofens mit Dauerbrandeinsatz 
gibt je nach der Ausniitzung der Heizgaswarme im Einsatz selbst 500 .bis 700 WE 
stiindlich; die Kachelummantelung des Einsatzes wird nicht in Rechnung gesetzt. 

1 m2 Kachelflache gibt je Stunde bei zwangslaufiger Luftfiihrung 800 WE, 
1 m2 Blechflache 1000 WE, 1 m2 Eisenflache eines Dauerbrandeinsatzes 3000 WE. 

Eiserne Of en und Kache16fen konnen nach der Formel F = ~ berechnet 

werden, in der W wieder den Warmeverlust des Raumes, k die Warmeleitung .von 
1 m2 Ofenflache und F die Heizflache des Of ens in Quadratmetern bedeuten. 

3. Gasheizofen 
Ortliche Heizung mit Leuchtgas, das von vorhandenen Zentralen geliefert 

wird. (Naheres siehe Abschnitt C, "Gasversorgung".) 

4. Elektrische Of en 

Sie bestehen aus Heizwiderstanden, wozu Drahte oder Bander, meist in Spiralen 
auf Isoliermaterial gewickelt, dienen. Die Widerstande sind, um die Warmeerit
wicklung regulieren zu konnen, meist in Gruppen schaltbar (WiderstandsOfen). 
SpeicherOfen nehmen die Warme mit Nachtstrom auf (zwecks gleichmaBiger 
Belastung geben viele Elektrizitatswerke billigeren Nachtstrom ab), um sie dann 
am Tage an den zu heizenden Raum wieder abzugeben. 

Elektrische Of en werden wegen ihrer steten Bet~iebsbereitschaft, der bequemen 
Regulierung und des geringen Raumbedarfes, sowie infolge Vermeidung von Rauch 
und RuB anderen Heizungsarten vorgezogen. Sie dienen, wenn Strom sehr billig ist 
(im Hochgebirge mit groGeJ? Wasserkraften), zur vollstan9igen Durchheizung der Raume, 
meist aber wahrend der Ubergangszeit, in welcher die Hauptheizung noch nicht in 
Betrieb ist, als Zusatzheizung. 

Fiir iiberschlagige Ermittlung der jeweils fiir einen Raum erforderlichen An
schluBwerte bzw. der GroBe der zu verwendenden Of en geIten die ungefahren 
Angaben der nachfolgenden Tabelle: 

Raum· Leistungsbedarf in Watt Raum· Leistungsbedarf in Watt 
groBe bei einem groBe bei einem 

Temperaturunterschied von Temperaturunterschied von 
mS 5°C I 10° C I 15° C I 20° C m3 5°C I 10° C I 15° C I 20° C 

20 300 600 900 1200 100 850 1700 2500 3500 
40 450 900 1250 1700 120 1000 2000 3000 4000 
60 600 1200 1800 2400 150 1250 2500 3500 4500 
80 750 1500 2200 3000 

Als Beispiel fiir Zimmerofen seien die Elektro-KaminOfen erwahnt (Abb. 8), 
die derart konstruiert sind, daB der Luftdurchgang unbehindert (ohne AbschluB· 
gitter) erfolgt. Die Heizluft erreicht daher nicht zu hohe Temperaturen; sie tritt 
horizontal in den Raum aus, wodurch eine rasche Aufwarmung desselben erfolgt. 

Abmessungen: 600 mm breit, 180 mm tief, 700 mm hoch. 
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Gewicht: netto rund 24 kg je Stiick. Preis fiir 2 kW S 200,00, fiir 3 kW 
S 210,00, fiir 4 kW S 220,00. 

Fiir die Beheizung von feuer- und explosionsgefahrlichen Raumen 
kommen Elektro-RohrenOfen (Abb.9) zur An
wendung, dieaus schmiedeisernen, vollkommen 
geschlossenen Konstruktionen b :ostehen. 

Abb. 8. Elektro·Kaminofen Abb. 9. Elektro-Riihrenofen 

Tabelle iiber Elektro-RohrenOfen, Abb. 9 

Heiz- Abmessungen 
kW flache mm Gewicht Preis 

Anmerkung 
m' Lange I Tiefe I Hohe rd. kg S 

1 0,45 2000 100 150 15 120,00 
1 0,45 1100 120 250 18 130,00 Die ersten zwei 
2 0,90 2100 120 250 33 260,00 Typen werden 
1,5 0,66 1100 120 350 27 200,00 auchalsFuBbank-
3 1,35 2100 120 350 50 360,00 heizkorper in be-
4 1,70 2600 120 350 60 430,00 liebigen Langen 
3 1,35 1100 120 650 65 400,00 fUr Kirchen-
5 2,20 1750 120 650 80 620,00 heizungen 
6 2,70 2100 120 650 95 700,00 verwendet 
7,5 3,40 2600 120 650 115 800,00 

b) Zentralheizungsanlagen 
Sie dienen fiir Gruppen von Raumen oder fiir ganze Gebaude, die von einer 

zentralen Feuerstelle versorgt werden und bei welchen Dampf, warmes 
Wasser oder warme Luft als Warmetrager dienen. 

1. Dampfheizungen 
a) Niederdruckdampfheizungen, (J) Hochdruckdampfheizungen und y) Abdampf

heizungen. 
a) Niederdruckdampfheizungen 

Das Wesen derselben besteht in der Verwendung von niedrig gespanntem 
Dampf von meist 0,15 Atmosphareniiberdruck (atii) als Warmetrager. 
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Der Dampf wird in eigenen KesseIn erzeugt, die im Keller des zu beheizenden 
Hauses zur Aufstellung gelangen. Vom Kessel wird der Dampf durch schmiedeeiserne 
Rohren, die meist an der Kellerdecke verlegt werden, zu den Steigstrangen gefiihrt, 
an welche in den Stockwerken die einzeInen Heizkorper angeschlossen sind. In diesen 

gibt der Dampf seine Warme abo Von den Heizkorpern 
fiihrt die Kondenswasserleitung parallel mit der Dampf
leitung wieder in den Kessel zuriick. 

I 

Abb. lOa Abb. lOb 
Niederdruckdampfkessel Type "Nationale Radiator Ges." 

Die Niederdruckdampfkessel werden aus Schmiedeeisen oder aus Gu13eisen 
(Abb. 10, a-c) hergestellt. Erstere werden nur fiir grolle Anlagen verwendet, wahrend 
sonst fast durchwegs gulleiserne Kessel zur Aufstellung gelangen, welche aus einzeInen 
Gliedern bestehen, die zusammengeschraubt oder 
gepre13t werden. Bei diesen viel weniger Platz 
in Anspruch nehmenden KesseIn werden vor allem 
die Kosten der Einmauerung erspart; sie sind 
gegen Rostbildung viel widerstandsfahiger als 
schmiedeeiserne Kessel. Hauptmerkmale eines 
gu ten Kessels: geradeaufsteigende Heizflachen, 
gro13e Kontaktheizflache, volle Ausniitzung der 
Rauchgase, kurzer, wassergekiihlter Rost, der an 
den Gliedern angegossen ist, leichte Reinigung 
der Heizflachen und solide Nippelverbindung. 

Bei allen Kesseln ist ein gro13erer Fiillschacht 
angeordnet, der so viel Brennmaterial (Nu13koks) 
aufzunehmen vermag, dall eine neuerliche Be
schickung erst nach rund 6 Stunden wieder 
erforderlich ist. 

Als Heizflache eines Kessels wird die gesamte 
von den Feuergasen bespiilte Flache des Wassers 
und Dampfraumes (auf der Feuerseite gemessen) 
gerechnet. Abb. 10c. Type: Strebel-Werke 

Die beilaufigen Kosten von 1 m2 guBeiserner Niederdruckdampfkessel
Heizflache betragen "rund S 300,00, in welchem Preis die Kosten fiir die komplette 
grobe und feine Armatur mitinbegriffen sind. 

Die Niederdruckdampfkessel sind konzessionsfr ei, miissen jedoch mit der ge
setzlich vorgeschriebenen Sicherheitsstandrohreinrichtung versehen werden, die 

Bauratgeber, 9. Aufl. 42 



658 Leopold Fischer: Warme- und Gesundheitstechnik 

so beschaffen sein muB, daB ein Sinken des Wasserspiegels unter die Feuerlinie selbst 
bei langerem ttberschreiten des zulassigen Druckes verhiitet wird. Gewohnlich besteht 
die Standrohreinrichtung (Abb. 11) aus einem WasserverschluB in Form einer U.formigen 
Rohre, die, dem Rochstdruck von 0,5 at entsprechend, eine groBte Rohe von 5 m erhalten 

AblJlaseronr ......., t zlIr h'eli'llng 

Abb. 11. Standrohreinrichtung 

darf. Das Ausblaserohr miindet in ein 
StandrohrgefaB, von dem das aus
geworfene Wasser wieder in den Kessel 
zuriickflieBen kann. 

AuBer dem Standrohr erhalt jeder 
Kessel noch ein Manometer zur Ab
lesung des Druckes, einen Wasser· 
standsanzeiger und einen selbst· 
tatigen Zugregulator zur Beein· 
flussung der Verbrennung, welcher derart 
empfindlich ausgefiihrt sein mu~, daB bei 
eintretendem "Uberdruck ein sicherer Ab
schluB der Luftzufuhr gewahrleistet ist. 

Fiir die Ausfiihrung der 
Dampf- und Kondensleitungen 

werden bis 2" Durchmesser schmiedeeiserne, schwarze, nahtlose Gasrohre ver
wendet, iiber 2" Durchmesser Siederohre. 

Schmiedeeiserne Gasrohre 
mit Gewinden und Muffen in normaler Wandstarke fiir Gas- und 

Wasserleitungen usw. 
Bis einschlie1llich 2" stumpfgeschwei1lt oder nahtlos, iiber 2" nahtlos, 

Innendurchm. engl. Zoll .. ,." .. , ./1/8 /1/,/3/8 /1/2 /3/,/1 / P/,/ P/2/ 2 
AuBendurchm. ca. mm............ 10 131/, 163/, 2P/, 263/, 331/2 421/, 481/, 60 

""" j, Lhn {h """,,,weill. 185 125 144 177 230 310 414 547 
in sc warz, nahtlos 185 210 263 312 381 470 624 

normalen . 
221 193 241 313 425 568 755 Fabrikations- verzinkt geschweIJlt 

langen ' nahtlos 330 263 327 397 500 626 830 

Siederohre mit normaler Wand 
in normalen Fabrikationslangen, fiir Lokomotiven, Dampfkessel, 

Dampfleitungen, Saft- und Saureleitungen usw. 

.. {engl Zoll 21/2 3 3 1/a 4 4 1/a 5 51/2 6 AuBerer Durchmesser. . . . mm 63,5 76 89 102 114 127 140 152 
Wandstarke ............. , .... mm 3 3 31/, 33/, 33/, 4 41/2 41/2 
Gewicht je Meter ..... , .... rd. kg 4,48 5,40 6,87 9,09 10,20 12,13 15,04 16,37 
Preis je Lfm ...... , . . . .. Groschen 663 779 1008 1300 1372 1759 2206 2537 

754 
856 

1037 
1143 

61/2 
165 
41/2 
17,81 
2705 

Die Verbindung obiger Rohren erfolgt bei Gasrohren durch schmiedeeiserne 
Fittings, bei Siederohren durch Flanschenverbindungen oder durch autogenes 
SchweiBen. 

Die Dampfleitungen werden in der'Regel mit Gefalle in der Stromungs
richtung des Dampfes montiert und vor dem Aufsteigen durch Schleifen entwassert, 
die so lang gemacht werden, daB sie selbst durch den hochsten Dampfdruck, der 
bei der betreffenden Anlage erreichbar ist, nicht entleert werden konnen. 
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Die Dampfleitungen werden, soweit sie durch unbeheizte Raume fuhren (mit 
Kieselgurmasse, Magnesia, Glasseide oder Korkschalen), isoliert. 

Die Kondenswasserleitungen werden 
je Lfm mit 5 bis 10 mm Gefalle in der Strom
richtung des Wassers verlegt_ 

Die Entluftung erfolgt zentral durch 
die Kondenswasserleitung oder durch Ent
ltiftungsventile (lokale Entltiftung). 

Die Heizkorper aus glatten Rohren 
werden waagrecht, besser jedoch senkrecht 
(wegen geringerer Staubablagerungsmoglich
keit) oder auch als Rohrregister angeordnet. 

Rippenrohrheizkorper (in Ofenform, 
Abb. 12), aus Elementen zusammengebaut, 
oder Strange, aus Rippenrohren (Abb. 13) Abb. 12. Of en aua Rippenrohrelementen 

gebildet, werden fUr Fabriksraume, Garagen u. dgl. verwendet und haben ins
besondere den Nachteil, daB die engen Lucken zwischen den Rippen nur schwer 
zu reinigen sind, so daB die allmahlich anhaftenden Staubmengen langsam 
gerostet werden. Dieser verbrannte Staub erregt ein Trockenheitsgeftihl im Hals 
und hat oft eine Reizung und Entzundung der Schleimhaute zur Folge. 

Liste fertiger ()fen aus Doppel-T-Rippenrohrelementen (Korting A. G.) 

Anzahl der 
()fen aus 1060·mm-Elementen 

Elemente Hohe des Of ens Heizflache Gewicht 
m2 rund kg 

2 400 4 100 
3 525 6 14.7 
4 650 8 194 
5 775 10 240 
6 900 12 288 

Abb. 13. Normales Rippenrohr 

Die Kosten fur I m2 Rippenrohrheizflache 
betragen ungefahr S 10,00. 

Der vollkommenste Heizkorper ist der Radiator 
mit seinen vorwiegend senkrechten und glatten Ober
flachen. Die Radiatoren werden in ein- bis neunsauliger 
Ausftihrung (Abb. 14) meist aus GuBeisen, jedoch in 
neuerer Zeit auch aus Schmiedeeisen erzeugt. Die ein
zelnen Glieder sind oben und unten durch Rechts- und 
Linksgewindenippel miteinander verbunden, wodurch eine 
dauernde zuverlassige Metallverbindung gewahrleistet ist. 

1m2 Radiatorheizflache stellt sich durch
schnittlich auf S 25,00. 

Preis rund S 

125,00 
165,00 
210,00 
260,00 
310,00 

Abb.14 
Radiatoren 

42* 
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Maf3e und HeizfUichen von Radiatoren. Abb. 14 a 

Heizflache 
Modell A B C D E F G je Glied in 

m2 

Ideal-Hospitallsaulig*) { 
920 847 146 67 777 102 15 0,28 
760 694 146 67 624 102 15 0,23 
610 542 146 67 472 102 15 0,18 

Strebel 2saulig ......... { 750 674 110 60 600 115 20 0,19 
650 574 110 60 500 115 20 0,16 

Strebel 3saulig ......... { 1050 974 155 60 900 115 20 0,38 
650 574 155 60 500 115 20 0,22 

Cl . 4 "uli *) J 920 848 143 50 777 102 20 0,29 
MSIC sa g ........ \ 760 695 143 50 624 102 20 0,24 

610 543 143 50 472 102 20 0,19 

Strebel ""nUg •........ 1 
1050 974 245 60 900 115 20 0,58 
850 774 245 60 700 . 115 20 0,46 
750 674 245 60 600 115 20 0,40 
650 574 245 60 500 lI5 20 0,34 

Classic 6saulig *) ........ { 
920 848 218 50 777 102 20 0,44 
760 695 218 50 624 102 20 0,36 
610 543 218 50 472 102 20 0,28 

Classic 9saulig*) .......... 330 289 333 50 218 76 20 0,23 
0) Fabrikat "NationaJe Radiator Ges.m. b. H." 

Wahrend man bei Einzelheizungen gezwungen ist, die Of en fast ausnahmE!los 
an die Innenwande in die Nahe der Schornsteine zu verlegen, wird der Radiator 

c o G meist in die Fensternische einge

Abb.14a. MaJlbezeichnung von Radiatoren 
A = FuJlgliedhiihe E == Nabenabstand 
B = MittelgIiedhiihe F = Untere Nabenhiihe 
o = Tiefe G = Baulange der "Ober-
D = Baulltnge gangswinde bzw.Stopfen 

baut, beherrscht in seiner ganzen Aus
dehnung die Hauptabkiihlungsflache, bean
sprucht keinen nutzbaren Raum und er
halt auf diese Weise eine Umrahmung 
(Abb. 15). Die von auGen durch die 
Fenster einstromende kalte Luft wird un
mittelbar von der Heizung aufgefangen und 
in erwarmtem Zustand an die Raumluft 
iibertragen. 

Verkleidungen der Heizkorper au!! archi
tektonischen GrUnden sind nicht zu empfehlen, 
da durch dieselben die Warmeabgabe des Ofens 
beeintrachtigt und auch oft die Reinigung der 
Heizkorper unter der Verkleidung vernach
lassigt wird. 

Jeder Heizkorper erhalt in der Dampfzuleitung ein metallenes, doppelt einstell
bares Regulierventil zur Regelung der Warmeabgabe bzw. zur vollstandigen 
Ausschaltung derselben. Dieses wird vielfach und mit Vorteil durch ein einfaches Ab
sperrventil in der Dampfzuleitung und durch einen einstellbaren oder automatisch 
wirkenden Kondenswasserableiter ersetzt. 

Anhaltspunkte fiir die Berechnung einer Niederdruckdampf
heizungsanlage: 
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Die Ermittlung der Kesselheizflache erfolgt aus der Summe der berechneten 
Transmissionswarmeeinheiten aller zu beheizenden Raume, auf die noch rund 
10% fUr den Verlust durch die Kesselwan,de und Dampfrohre zuzuschlagen sind. 

Man bewertet schmiedeeiserne Kessel mit rund 10000 WE, guB
eiserne Kessel mit 7000 bis 8000 WE je m2. 

Die fur einen Raum erforderliche HeizkorpergroBe (m2 Heizflache) wird aus 
den Transmissionswarmeeinheiten 
des betreffenden Raumes (siehe 
Beispiel, S. 651) ermittelt, indem 
man dieselben durch die Warme
abgabe von 1m2 der betreffenden 
Heizkorpergattung dividiert. r--'"'TT-W-~I~r--"""""""'~~I---r-H-n----"""I 

B . R W ~ ,~., "'11, I ~ 
el aumtemperaturen von - ~ :[1 I~~ 

+ 20 0 C kann man ungefahr an - 1 ~';'II - I,:.....r 
nehmen, daB 121 fI , 

1 m2 Rippenrohrheizflache 450WE t~~~~'~~I 'fl~'ii,,~1 ~~~~.,~~I~~~I I I " Radiatorheizflache .. 650 " I T 

!b~e~~:~te Rohrheizflache 900 " Ii UU WI II 
Schatzungsweise rechne man 

auf: 
Abb. 15. Einbau eines Radiators in einer Fensterniscbe 

12 bis 15 m3 Rauminhalt 1 m2 gerippte Heizflache, 
15 " 20 " " I " Radiatorheizflache, 
20 " 30 " " I " glatte Rohrheizflache. 

Die Dampfleitung wird nach 
Spannungsabfall berechnet, wozu 
Hilfstabellen dienen; den Durch
messer der Kondenswasserleitung 
wahlt man im Verhaltnis 0,5 bis 
0,7 des Durchmessers der zuge
hOrenden Dampfleitung. 

Das Schema fiir die prinzi
pielle Anordnung einer Nieder
druckdampfheizung ist aus Abb. 16 
zu ersehen. 

Niederdruckdampf 
heizungen eignen sich be
sonders fur Anlagen mit 
Unterbrechung der Heizung, 
also fur Wohn- und Ge
schaftshauser, Schulen, 
Fabriksgebaude usw. 

Erwahnt sei noch die Nieder
druckdampfheizung mit re
duziertem Hochdruckdampf, 
bei der die Dampfentnahme 
aus einem Hochdruckdampfkessel 

Abb. 16. Scbema einer Niederdruckdampfbelzung 
K = Kessel, St = Standrobr, L = Entliiftung, E = Ent

wiisserung, R = Regulierventil, H = Heizkiirper, 
C = Kondenswasserableiter 
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erfolgt und mittels eines Reduzierventils auf die gewiinschte Niederdruckdampf
spannung gebracht wird. 

Bei solchen Heizungsanlagen ist der Betriebsdruck meist haher gewahlt; die
selben werden vorwiegend fiir Fabriksheizungen verwendet. 

fJ) Hochdruckdampfheizungen 

Bei Hochdruckdampfheizungen wird Dampf von 1 bis 3 atii Spannung 
verwendet, der meist vorhandenen Betriebskesseln entnommen wird. Hochdruck
dampfkessel unterstehen dem Dampfkesselgesetze. 

Vom Kesselhaus fuhrt die Dampfleitung meist mit voller Kesselspannung bis 
in die zu beheizenden Gebaude; in diesen befindet sich die sogenannte Reduzierstation, 
bestehend aus Absperr-, Reduzier- und Sicherheitsventil. Hier wird der Dampf auf 
jene Spannung reduziert, mit welcher er dann in die Heizkorper geleitet wird. Nur 
in seltensten Fallen liiBt man das Kondenswasser abflieBen; gewohnlich leitet man 
es in eine im Kesselhaus befindliche Zisterne zuruck, um die Kessel wieder damit zu 
speisen. Als Heizkorper werden meist glatte Rohrheizstrange, Rohrregister und Rippen
rohre verwendet, Radiatoren hochstens bis zu einem Betriebsdruck von 2 atu. 

Man kann iiberschlagig erwarmen: 
30 bis 40 m3 Rauminhalt mit 1 m2 gerippter Heizflache, 
40 " 50 " " 1" Radiatorheizflache, 
45 " 60 " " ,,1 " glatter Rohrheizflache. 

Die Hochdruckdampfheizung wird hauptsachlich fiir Fabrik
raume, Werkstatten, Magazine und auch fiir Trockenanlagen verwendet. 

Die Vorteile der Hochdruckdampfheizung sind rasche Warmeent
wicklung, billige AnIagekosten, die hauptsachlichsten N ach teile die erforderliche 
Bedienung durch gepriifte Heizer und der immerhin nicht gefahrlose Betrieb. 

y) Abdampfheizungen 

Ais Warmetrager dient hier der von Dampfmaschinen abgehende Dampf 
(Abdampf). 

Die Dampfentnahme zu Heizzwecken erfolgt von der Auspuffleitung der Maschine 
vor Eintritt in den etwa vorhandenen Vorwarmer. Hinter dem Abzweiger der Heiz
leitung wird in die Auspuffleitung eine Drosselklappe eingebaut, um den Abdampf 
in die Heizleitung oder aber ins Freie fUhren zu konnen. 

Das mitgerissene Zylinderol macht meist eine Reinigung des Dampfes erforderlich 
(Abdampfentoler), ohne welche es zur Kesselspeisung keinesfalls wieder verwendet 
werden darf. 

2. Wasserheizungen 

Unter einer Zentralwasserheizung versteht man die mertragung der 
Warme aus einem Of en (Warmwasserkessel) durch Rohrleitungen nach den Orten 
des Warmebedarfes und Riickfiihrung des Wassers von dort zum Kessel. 

Man unterscheidetdrei Systeme der Wasser umlauf anlage (Abb. 17a-c). 
Durchleitung des ganzen Heizwassers aufeinanderfolgend durch aIle Warme

abgabestellen (Abb. 17a). (Verwendung bei HeiBwasserheizung.) 
Verteilung des Heizwassers auf die einzelnen Heizkorper durch die Vorlauf

leitung und Ableitung des in den Heizkorpern abgekiihlten Wassers in die Riick-
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laufleitung, welche dasselbe in den Kessel zuriickfiihrt (Abb. 17 b). (Meist an
gewendete Form der Warmwasserheizung.) 

Das HeizwaBser wird an allen Heizkorpern vorbeigefiihrt und letztere oben 
und unten an diese Leitung angeschlossen (Abb. 17 c). (Einrohrsystem.) 

Bei jedem dieser Systeme muB ein AusdehnungsgefaB E (ExpansionsgefaB) 
vorgesehen sein, welches ermoglicht, daB das Wasser je nach seiner Warmeaufnahme 
sich ausdehnen und bei Warmeverminderung, ohne Verursachen einesleeren Raumes, 
sich wieder zusammenziehen kann. 

Die Ursache der Umlauf
bewegung des Wassers in dem 
betreffenden Heizsystem ist der 
fiberdruck der abgekiihlten 
Wassersaule in der Riicklauf
leitung iiber die erhitzte Wasser
saule in der V orlaufleitung, 
also der Gewichtsunterschied 
zwischen dem kalteren und 
warmeren Wasser. Die hierauf 
beruhenden Wasserheizungen 
nennt man Schwerkraft-

W armwasser heizungen, 
welche, wenn sie in Verbin
dung mit der Atmosphare 
stehen, als Niederdruck
Warmwasserheizungen be
zeichnet werden, deren hochste 
Wassertemperatur 100 0 C be
tragt und in welchen eine 
Druckbildung ausgeschlossen 
ist. - Werden Schwerkraft
Warmwasserheizungen in ge
schlossener Ausfiihrung mit 
einer Wassertemperatur von 
120 0 C, entsprechend einem 
fiberdruck von 1 atii, betrieben, 
so spricht man von Mittel
druck-Warmwasserheizun
gen. Wasserheizungen, deren 

E E E 

H 

H 

Abb. 17 a)-c). Schema einer Wasserumlaufanlage 
K = Kessel, H = Heizkiirper, E = ExpansionsgefaJl 

hOchste Wassertemperatur rund 150 0 C betragt, entsprechend einem fiberdruck von 
mindestens 4 atii, nennt man HeiBwasserheizungen (Perkins-Heizungen). 

Werden als Mittel zur Beschaffung eines kiinstlichen fiberdruckes Dampf oder 
auch Luft in die Steigrohrleitung eingefiihrt, um derart die aufsteigende Wassersaule 
leichter zu machen als die 'abwartsfiihrende, so spricht man von Schnellumlauf
Warmwasserheizungen, falls zur Umlaufbeschleunigung eine Pumpe herangezogen 
wird, von Pumpenheizungen. 

a) Niederdruck- Warmwasserheizungen. Die Einrichtung dieser Anlagen 
kann mit unterer oder oberer Rohrverteilung erfolgen. 

In Abb. 18 ist eine Verteilung von unten her dargestellt. Yom Kessel fiihrt 
die Vorlaufleitung unterhalb der tiefststehenden Heizkorper durch das gauze 
Gebii.ude zu den Steigstrangen. 
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Die Ruckleitung des in den Heizkorpern abgekiihlten Wassers erfolgt durch 
Fallrohrleitungen, welche in die Rucklauf- (Sammel-) Leitung munden, die unten 
an den Kessel anschlie13t. 

Durch diese Verteilung erspart man eine Steigleitung, die das gesamte Heiz
wasser zunachst unverteilt emporfuhrt. Aber es ergibt sich eine Verschlechterung des 

E Heizungsbetriebes; denn in 
D den vertikalen Verteilungs-

r-----..L--------,------- strangen wird sich das Wasser 
I I ~L immer etwas abkUhlen und bei 

-- I 0 berer Verteilung, wie sie 
Abb. 19 andeutet, hat diese 

:222~~~~~~~~~~~~~~~@~~~~~82/ Abkuhlung eine Beschleuni

\...------- ~·-r----·-·-----·) 
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gung des Wasserumlaufes zur 
Folge, weil der Uberdruck des 
abwarts bewegten Wassers 
gegenuber der in der Steigrohr
leitung befindlichen Wasser
saule groBer wird. . 

Man zieht untere Ver
teilung bei klein en und mitt
leren, 0 bere Verteilung bei 
waagrecht ausgedehnten An
lagen vor. 

Die Warmwasserkessel 
werden ebenso wie jene fUr 
Niederdruckdampfheizungen 

aus Schmiedeeisen hergestellt, 
oder es kommen guJ3eiserne 
Gliederkessel zur Verwendung. 

Jeder Kessel erhalt einen 
FUllraum und wird mit einem 
Wasserhohen an zeiger, 
Thermometer und Zug
regler ausgestattet. 

Als Heizflache gilt bei guBeisernen Kesseln die gesamte von den 
Feuergasen bespulte Begrenzungsflache (auf der Feuerseite gemessen). 

1 m 2 guBeiserne Kesselheizflache stellt sich einschlie13lich 
allen groben und feinen Armaturen auf rund S 260,00. 

Die Ausfiihrung der Vorlauf-Steig- und Rucklaufleitungen erfolgt aus naht
losen, schwarzen Gasrohren bzw. patentgeschwei13ten Siederrohren. 

Alle im Keller und auf dem Dachboden in ungeheizten Raumen 
liegenden Heiz- oder auch Luftrohre sind gegen Warmeverluste zu 
isolieren. 

Die aus Radiatoren oder glatten Rohren bestehenden Heizkorper erhalten in 
der Warmwasserzuleitung Regulierhahne, die es ermoglichen, den ZufluB von Wasser 
zu den einzeInen Heizkorpern zu regulieren oder ganzlich abzustellen. 

Der Inhalt des zur Aufnahme der VolumenvergroJ3erung des erwarmten Wassers 
an hochster Stelle angeordneten ExpansionsgefaJ3es in Litern solI gleich sein 1 bis 1,2 
Radiatorheizflache in Quadratmetern. 

Die Anordnung der als Sicherheitsleitungen bezeichneten AnschluBrohre 
an das AusdehnungsgefaB ist in PreuBen durch MinisterialerlaB yom 5. Juni 1925 wie 
folgt festgelegt: 
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Mit Riicksicht auf mehrfache explosionsartige Zerstorungen von Niederdruck
Warmwasserheizkesseln mit offenen AusdehnungsgefaBen muB die Ausfiihrung der 
Anlagen so erfolgen, daB die offene Verb in dung mit der Atmosphare unter allen 
Umstanden gewahrleistet wird, daB also nicht einzelne Teile der Rohrleitungen, die 
dem Zweck der offenen Verbindung mit der Atmosphare dienen, verengt oder sogar 
vollstandig abgesperrt werden konnen. Es muB daher, abgesehen von der Forderung 
hinreichenden Warmeschutzes 
der AusdehnungsgefaBe, dafiir 
gesorgt werden, daB die 
Steigleitungen bis zum Aus-
dehnungsgefaB iiberall genii
gend weit bemessen und daB 
- sofern in die Vor- oder ~~~~~~Zzz:Z:::;illfL2z;z~ill~$Z~~:z:::;~~~~ 
Riicklaufleitung oder in beide, 
zwecks Ausschaltung der Heiz
kessel von gemeinsam mit ihnen 
betriebenen Kesseln, Absperr
vorrichtungen eingebaut wer
den - U mgehungsleitungen von 
hinreichender Weite vorgesehen m:::;z~~~~~:ziL~~~~~~rtZ~~~~~~~ 
werden. Werden in diesen wie
derum Absperrvorrichtungen 
angebracht, um die Ausschal
tung der einzelnen Kessel zu 
ermoglichen, so miissen diese 
Absperrventile als Wechsel- ~~~~~~~~~~~~~~~W;~~~~ 
ventile in der Weise ausge- I.. _____ o~ _ 

bildet werden, daB bei ihrem 
AbschluB eine offene Verbin-
dung mit der Atmosphare her
gestellt wird. 

Man unterscheidet zwei 
Ausfiihrungsformen hinsichtlich 
der Anordnung der Sicherheits
leitungen, und zwar: 

__ ·I·~_L __ ._. __ 
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o Abb. 19 
Niederdruck-Warmwasserheizung, V erteil ung vo n 0 ben 

Ausfiihrung A mit einer Sicherheitsausdehnungsleitung, die im unteren Teil 
des ExpansionsgefaBes miindet; 

Ausfiihrung B mit zwei Sicherheitsleitungen; die Sicherheitsausdehnungsleitung 
miindet iiber dem Wasserspiegel in das ExpansionsgefaB, die Sicherheitsriicklauf
leitung fiihrt vom tiefsten Punkt des ExpansionsgefiiBes in den Riicklauf. 

Fiir die Berechnung einer Warmwasserheizungsanlage kann man ungefahr 
annehmen, daB: 

1 m 2 schmiedeeiserner Kessel .............. rund 
1 " guBeiserner ". . . . . . . . . . . . . . " 7000 bis 
1 " Radiatorheizflache ................... " 420" 
1 " glatte Rohrheizflache ................ " 650 " 

abgeben. 

10000 WE 
8000 " 
500 " 
700 " 

Bei Warmwasserheizungen fiir Wohnhauser rechnet man iiberschlagig: 

fiir 10 bis 12 m 3 Rauminhalt 1 m 2 Radiatorheizflache 
" 12 " 15 " " 1" glatte Rohrheizflache. 
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Fiir die Berechnung der Rohrleitungen ist der tiefstliegende und in weitester Ent
fernung yom Kesselhaus befindliche Heizkorper maBgebend, fiir den die wirksame 
DruckhOhe bestimmt wird. Von · derselben ist der Anteil der Einzelwiderstande ab
zuziehen und der Rest durch die Gesamtlange dieses ungiinstigsten Stromkreises zu 
dividieren, wodurch der Druckabfall fiir das laufende Meter erhalten wird. Hilfstabellen 
(siehe Dr. techno Karl Brabbee, "Rohrnetzberechnungen") wird sodann der Rohr
durchmesser entnommen. 

Niederdruck- Warmwasserheizungen finden fiir Wohnhauser, Schulen, 
Krankenhauser und offentliche Gebaude, ferner auch fiir Gewachshauser (Gewachs
hausheizungen) Anwendung und sind in . gesundheitlicher und wirtschaftlicher 
Beziehung die besten und im Dauerbetriebe die sparsamsten Zentral
heizungen. Sie verbreiten eine milde Warme, sind generellschon am Kessel 
in weiten Grenzen regulierbar (durch Einstellung der Temperatur des Reizwassers) 
und einfach in der Bedienung. Diesen Vorteilen stehen die hOheren AnIagekosten, 
die beschrankte Ausbreitung in waagrechter Richtung und die Einfriergefahr 
gegentiber. 

Die Wohnungs- (Stockwerks- oder Etagen-) Warmwasserheizung 

Gewohnlich handelt es sich um Heizungen, bei welchen Kessel und Reizkorper 
auf dem WohnungsfuBboden, also in gleicher Rohe, aufgestellt werden. 

Vom Kessel (der auch in Verbindung mit demlKtichenherd gebracht werden 
kann, Abb. 20 a u. b) steigt die Vorlaufleitung bis ungefahr zur Decke und verteilt sich 
mit Gefalle zu den Reizkorpern. Die Rticklaufleitung vQn den Reizkorpern wird 
soweit als moglich tiber und dann am WohnungsfuBboden (eventuell auch an der 
Decke des darunterliegenden Stockwerkes) zum Kessel zurtickgefiihrt. (Schematische 
Anordnung Abb. 21.) 

-3(JO-. 
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Abb. 20a Abb. 20 b (Schnftt) 

Warmwasserkessel in Verbindung mit dem Kfichenherd 

Das AusdehnungsgefiW wird am hochsten Punkte der Vorlaufleitung angeschlossen, 
muB jedoch, urn es nachsehen zu konnen, in einer gewissen Entfernung von der Decke 
montiert werden. Falls dadurch bei niedrigen Wohnungen die Vorlaufleitung so tief 
zu liegen kame, daB sie nicht mehr iiber den Tiiren montiert werden konnte, muB 
da.s AusdehnungsgefaB in einem untergeordneten Raume der dariiberliegenden W ohnung 
(Bade-, Dienstbotenzimmer oder Klosett) angeordnet werden. J e hoher die Vorlauf-
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leitung verlegt werden kann, um so grOller ist die DruckhOhe, die den Wasserumlauf 
hervorbringt, desto besser die Wirkung der Heizungsanlage und desto geringer die 
Anlagekosten (da schwachere Rohrdimensionierung moglich). 

Der Betrieb und die Einrichtung der Etagenheizung sind genau die gleichen 
wie bei gewohnlichen Niederdruck-Warmwasserheizungen; die ofenformige Form 
des Kessels (Abb. 22) ermoglicht es, letzteren 
in einem der Wohnraume au£zustellen; dort 
dient er gleichzeitig als Heizkorper. 

Abb. 21. Anordnung einer Etagenheizung Abb. 22. Ofenfiirmiger Warmwasserkessel 

1m Wesen ebenfalls gleich jenen der Niederdruck.Warmwasserheizung, nur mit 
dem Unterschied, daB die Anlage ein geschiossenes System bildet, ist die Mitteldruck
Warmwasserheizung, bei der das Wasser bis auf rund 120 0 C erwarmt wird. Sie 
findet heute nur noch ausnahmsweise Anwendung. 

Auch die HeiBwasser. (Perkins.) Heizung wird nur mehr selten angewendet. 
(Schematische Abb., vgl. S. 663.) Warmeerzeuger (Feuerschlange), Verbindungsrohre 
und Heizkorper (Heizschlange) werden aus denselben Rohren (Perkins-Rohren) her
gestellt, die entsprechend den hohen Driicken, welche bei HeiBwasserheizungen vor
kommen konnen, dimensioniert sind (siehe nachfolgende Tabelle). 

Innerer Durchmesser engl. Zoll 7 I 8 6/ 8 

mm 23 16 

AuBerer Durchmesser engl. Zoll P /16 F /16 
mm 34 27 

Die Temperatur des Heizwassers betragt rund 150 bis 180 0 C, entsprechend einem 
Betriebsdruck von 5 bis 10 atii. 

Die maximale Lange eines Systems, also Feuerschlange, Verbindungsrohre und 
Heizschlangen, betragt 200 m; jede Anlage wird, je nach ihrer Ausdehnung, in eine 
Anzahl Systeme geteilt. Das AusdehnungsgefaB erhalt ein entsprechend belastetes 
Uberdruckventil. 

Die Anlage muB infolge der auftretenden hohen Driicke, die sich insbesondere 
beim Anheizen ergeben, auf 100 bis 150 at gepriift werden. 

Eine Regelung der Warmeabgabe erfolgt durch Anderung der Heizwassertemperatur. 
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Unter Pumpen- Warmwasserheizungen versteht man Anlagen, deren Aus
fiihrung die gleiche ist wie jene der Niederdruck-Warmwasserheizung, jedoch erfolgt 
die U m wiiJz ung des Wassers d urch mechanische Mi ttel, meist mit Zentrifugal
pumpen. Letztere werden in den Riicklauf der Anlage, vor Eintritt desselben in 
die Kessel, eingeschaltet. Der Pumpendruck wird der horizontalen Ausdehnung 
der Anlage angepaBt. Vorteile gegeniiber Niederdruck-Warmwasserheizungen: 
Moglichkeit groBer horizontaler Ausdehnung, AnschluB von Heizkorpern, die tiefer 
stehen als der Kessel ; kiirzere Anheizdauer infolge der groBeren Wassergeschwindig
keit, ferner kleinere Rohrleitungsdimensionen. 

Nachteile: Einbau und Betriebskosten der Pumpe. 

3. Kombinierte Zentralheizungen 

a) Dam pf -Warm wasser heiz ungen, bei welchen der Kessel nicht durch 
Feuer, sondern mittels Dampfs geheizt wird. 

Diese sogenannten Mischheizungen werden uberall dort zur Anwendung gelangen, 
wo Gebrauchsdampf erforderlich ist, dennoch aber Warmwasserheizungen vorgezogen 
werden. 

b) Dampf- Wassel"heizungen verbinden die Vorteile der Dampfheizungen 
mit jenen der Warmwasserheizungen. 

Hierbei wird die Warme durch den Dampf zu den Heizkorpern befordert und in 
diesen zunachst an das Wasser abgegeben, mit dem die Heizkorper gefUllt sind, die 
dann ebenso wie Warmwasserheizkorper wirken. Zu diesem Zweck erhalt jeder Heiz
korper einen sogenannten Umformer, in welchem die Abgabe der Wiirme des Dampfes 
an das Wasser stattfindet. 

4. Die Luftheizung als Zentralheizung 
Bei derselben erfolgt die Erwiirmung der 

.y,. 

Abb. 23. Doppelreihiger Kalorifer (Korting A. G.) 
A = Feuerraum, T" Tt , T. = Fiilloffnungen, B = oberes 
Verteilungsrohr, 0= Rippenheizelemente, D= Rauch
sammelrohre, S = Schornsteinfuchs, P = Reinigungsttiren, 

K = Kaltluftkanal, W = Warmluftkanal 

Riiume durch Einfiihrung warmer 
Luft, die sich mit der Raumluft 
mischt. Luftheizung wird mit 
Vorteil als GroBraumheizung 
(z. B. zur Erwiirmung groBer 
Fabrikriiume, Turnhallen, Kinos, 
Kirchen usw.) angewendet. Bei 
Anordnung von Luftheizungen fiir 
Wohnhiiuser erzielt man, insbeson
dere bei exponierter Lage der
selben, keine gu te Wirkung. 

Man spricht von Frischluft
und Umluftheizungen, je nach
dem die abgekiihlte Luft ins Freie 
geleitet oder zur nochmaligen Er
wiirmung wieder in den Heiz
apparat zuriickgefiihrt wird. Das 
Anheizen erfolgt meist durch 
Umluftheizung und ist bei dem
selben noch diejenige Wiirmemenge 
zu decken, die erforderlich ist, 
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um den Rauminhalt von der niederen Anfangstemperatur auf die vorgeschriebene 
Raumtemperatur zu erwarmen. Ferner kann man Luftheizungen noch in solche 
mit natiirlichem Auftrieb der Luft 
und solche mit Ventilatoren
betrie b einteilen. 

Die Erwarmung der Luft erfolgt 
durch FeuerluftOfen, Dampf
und Wasserheizki::irper, Gas- und 
elektrische Heizapparate. Bei 
Feuerluftheizungen durch die 
Rauchgase; sie wird in der Regel 
nur als Auftriebsheizung (ohne Venti
lator) ausgefiihrt. Yom Heizapparat 
(Kalorifer, Abb. 23) fUhren gemauerte 
Kanale oder Blechschlauche in die 
zu beheizenden Raume. Verwendung Abb. 24. Prof. Junkers Lamellenheizkorper 

fast nur noch fUr Kirchenheizung. 
Warmeabgabe: 2000 WEjm2jStunde fUr glatte Heizflachen. 

1200-1500 WEjm2jStunde fiir gerippte Heizflachen. 

Abb. 25a. Prof. Junkers Zentralaggregat Abb. 25 b. Prof. Junkers Einzel
aggregat mit Frischluftklappe 

Fiir die Erwarmung der Heizluft bei Dampf- und Wasserluftheizungen kommen 
Heizki::irper verschiedenster Ausfiihrung wie: schrag und senkrecht gestellte Radia· 
toren, Ri::ihrenkessel (Sturtevant-Heizki::irper) oder Lamellenheizki::irper zur 
Verwendung. Letztere finden immer gri::iBere Verbreitung ; sie bestehen aus einer 
Anzahl Ri::ihren, die mit Lamellen besetzt sind (Abb. 24). Durch die Ri::ihren stri::imt 
das Heizmittel, wahrend die Lamellen von Luft umspiilt werden. Lamellenheizki::irper 
ergeben bei kleinster Raumbeanspruchung die gri::iBte Heizwirkung und werden 
sowohl fiir Zentralanlagen (bei Luftheizung von Theatern, Salen usw.) als auch fiir 
Einzelaggregate (zur Beheizung von Werkstatten, Garagen und dgl.) verwendet. 
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Zentralaggregate (Abb.25a) bestehen aus einem Zentrifugalventilator und 
einem Kalorifer, die in einer Heizkammer untergebracht sind, von der die erzeugte 
Warmluft durch Kanale in den zu beheizenden Raum gedrtickt wird. 

Einzelaggregate (Abb.25b) werden im Raum selbst derart montiert, daB 
Mitte Ventilator etwa 3 bis 3,50 m tiber FuBboden liegt; Wirkungsbereich in der 
Tiefe 30 bis 35 m, in der Breite 6 bis 8 m nach beiden Seiten. 

Abb. 26. Prof. Junkers Gaslufthelzer 

Bei Gasluftheizer (Ab
bildung 26) tibertragen die Ver
brennungsgase ihre Warme 
durch Wandungen an die durch 
den Apparat stromende Luft. 
Sie haben den Vorteil guter 
Regulierbarkeit und sofortiger 
Betrie bsbereitschaft. 

Bei Elektro-Lufterhit
zern streicht die Luft direkt 
tiber Widerstands -Heizkorper. 
Lufterhitzer mit elektrischen 
Speicherheizkorpern werden 
mit verbilligtem Nachtstrom 
aufgebeizt und geben wahrend 
der folgenden Heizzeit die ge
speicherte Warme an die durch
streichende Luft abo 

5. Fernheizungen 
Fernheizungen finden fUr 

Hausergruppen Anwen
dung, die unter derselben 
Verwaltung stehen, z. B. fUr 
Fabriksbauten, Spitalanlagen 
u. dgl. Die groBten-Fernheizun
gen sind die sogenannten 
Stadtheizungen, bei welchen 
Stadtgebiete von einer Aus
dehnting bis zu mehreren 
Quadratkilometern zu einer 
einzigen Anlage zusammen-
gefaBt werden. Die Warme 
wird hierbei in Form von 
Hoch- bzw. Niederdruckdampf 
oder Warmwasser verteilt. 

Vorteile der Zentrali
sation: Vereinfachung des Be
triebes, Ubersichtlichkeit und 
leichtere Kontrolle der Anlage. 

Die Unterbringung der Fernleitungen erfolgt meist in begehbaren Kanalen, 
die den Vorteil bieten, daB die Montage und die laufenden Instandhaltungsarbeiten 
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leicht durchgefiihrt und die Leitungen infolge der KanalhOhe in horizontalem und 
sogar schwach ansteigendem Terrain mit Gefalle verlegt werden konnen. Kanale 
derart dimensionieren, daB man aufrecht in denselben gehen kann und ein Durch
gang von mindestens 70 bis 80 cm freibleibt (Abb. ~7). 

Auf gute Ausdehnbarkeit (besonders bei Damp£leitungen) der Leitungen 
muB geachtet werden ; falls dieselben nicht in Bogen- oder ZickzackfUhrung verlegt 
werden konnen, sind ein- oder zweischenkelige Kompensatoren oder teleskop
artige Vorrichtungen einzuschalten (Abb. 28 a, b). Die Leitungen werden an den 
Kanalwanden beweglich gelagert und in gewissen Abstanden durch Fixpunkte 
festgehalten. 
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Abb. 28 a. Zweischenkeliger Kompensator 
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Abb. 28b Abb. 27. Mindestabmessungen eines 
begehbaren FernleitungskanaJs in m Teieskopartige Ausdehnungsvorrichtung 

Sehr ausgedehnte Heizungen womoglich mit einer Fernthermometeranlage 
ausstatten, damit der Heizer die Temperaturen vom Kesselhaus aus konstatieren 
kann. 

Grundlagen fur den Entwurf, die Verge bung, Montage und Dber
nahme von Zentralheizungsanlagen. 

Der ausfUhrenden Firma sind genaue Bauplane zu iibergeben; auBerdem sind 
noch folgende Fragen zu beantworten: 

1. Fiir welche niedrigste AuBentemperatur ist die Anlage zu berechnen 1 
2. Welche Raume sind zu beheizen und auf welche Temperatur 1 (In den Planen 

einzutragen. ) 
3. Fiir welche Raume ist ein bestimmter Luftwechsel zu beriicksichtigen? 
4. Wie ist das Gebaude nach den Himmelsrichtungen gelegen? (Auf den Planen 

angeben.) 
5. 1st das Gebaude freistehend oder ein- bzw. mehrseitig an beheizte Gebaude 

angebaut ¥ (Temperatur der anstoBenden Raume nach Moglichkeit angeben.) 
6. Welche Teile des Gebaudes sind dem Windfall besonders ausgesetzt Y 
7. W oraus bestehen die AuBenmauern? 
8. Erhalten die AuBenmauern Mortelverputz oder bleiben sie unverputzt Y 
9. Erhalten die AuBenwande eine inn ere Verschalung Y 

10. Welche Raume erhalten doppelte und welche einfache Fenster? 
11. Wie hoch sind die Fenster im Lichten? 
12. Wie groB ist die Rohe vom FuBboden bis Unterkante Fensterbrett 1 
13. Sind die Oberlichten einfach oder doppelt verglast ¥ 
14. Wie ist die Konstruktion der Zwischendecken? 
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15. Wie ist die Bedachung ausgefiihrt? 
16. Welches sind die verschiedenen GeschoBhohen (einschlieBlich Bodendicke) Y 
17. Welche Raume kommen fUr Kessel- und Kohlenraum in Frage? 
18; Kann der Kesselraum vertieft werden und urn wieviel? 
19. Wie groB ist der fiir den Heizkessel vorgesehene Rauchfang? 
20. An welchen Stellen in den Zimmern sollen die Heizkorper montiert werden? 
21. Welche Heizkorper werden verkleidet und wie ist die Verkleidung beschaffen? 
22. Werden die Leitungen frei oder in Mauerschlitzen verlegt? 
23. Welche verfiigbare Stromart (Gleich- oder Wechselstrom, Spannung in Volt, 

Periodenzahl bei Wechselstrom) ist vorhanden? 
Den Firmen soil die Moglichkeit geboten werden, auf Grund ihrer Erfahrungen 

eventuell Alternativvorschlage zu machen. 
Die Ausfiihrung erfolgt auf Grund von Montageplanen (Grundrisse und Strang

schemen), die dem Bauherrn vor Beginn der Arbeit mindestens im MaBstabe 1: 100 
vorgelegt werden sollen. 

Nach Beendigung der Montage hat eine Erprobung stattzufinden, 
und zwar bei Warmwasserheizungen auf einen Druck, der den hochsten Betriebsdruck 
der Anlage urn I atii iibersteigt; bei Dampfheizungen sind Kessel, Rohrleitungen 
und Heizkorper durch Inbetriebsetzung auf Dichtigkeit zu priifen. Diese probeweise 
Inbetriebsetzung dient nicht zum Nachweise der vorgeschriebenen Heizwirkung, sondern 
nur zur Festlegung der ordnungsgemaBen Funktion der Anlage. Die Probeheizung 
hat bei der vorgeschriebenen niedrigsten AuBentemperatur, andernfalls bei moglichst 
niederer Temperatur stattzufinden, und miissen die Thermometer mitten im Raum 
rund 1,50 m iiber dem FuBboden angebracht werden. 

Die Haftung erstreckt sich in der Regel auf die Dauer von zwei Heizperioden 
yom Tage der probeweisen Inbetriebsetzung an gerechnet. 

Die Betrie bskosten einer Heizungsanlage setzen sich aus den Kosten 
fUr Brennmaterial, Instandhaltung del' Anlage und Bedienungskosten zusammen. 

Die Brennmaterialkosten konnen auf Grund des maximalen stiindlichen 
Warmebedarfes W nach folgender Formel berechnet werden: 

W 
K in kg = 1000 x n x z 

wobei n eine Erfahrungszahl ist, die fiir Wohnhauser mit 1,2, fiir Schulen und 
Krankenhauser mit 1,3 und fUr Fabriken mit 1,4 einzusetzen ist; z bedeutet die 
Zahl del' Heiztage, die fUr Wohnhauser und Schulen 180, fiir Krankenhauser 220 
und fiir Fabriken 150 betragt. 

Die Instandhaltungskosten werden sich bei guten Anlagen hauptsachlich 
auf das Reinigen der Kessel, Rauchziige und Kamine sowie auf kleine Dichtungs
arbeiten beschranken. 

Die Bedienungskosten sind je nach del' GroBe del' Anlagen verschieden. 
Etagen- und kleine Zentralheizungen werden von dem Hauspersonal besorgt, 
in Geschiiften, Hotels, Schulen u. dgl. bedienen die Heizungsanlagen meist Portiere, 
ausgedehnte Zentralheizungen eigene Heizer. 

6. Vorzusehende bauliche Anordnungen beim Kesselhaus, dem Kamin und 
dem Brennmaterialraum 

VOl' dem Kessel ist zur Bedienung geniigend Platz freizulassen, bei Klein
kesseln ungefahr 1,50 m, bei GroBkesseln 2 bis 3 m. Fiir kleinere Bauten geniigt 
ein Kesselraum von rund 2 x 3 m, fUr groBere Gebaude, in welchen zwei Kessel 
aufgestellt werden, ein solcher von rund 4 x 5 rn. 
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Der einwandfreie Betrieb einer Anlage ist von der guten Funktion der Kamine 
abhangig. Die liehte Weite - f - gemauerter Kamine wird naeh der 
Formel: W 

f= 30xYh em2 

bereehnet. W bedeutet die maximale stiindliehe Warmeleistung des Kessels in WE, 
h die Kaminhohe in m. Die Werte dieser Formel sind in naehstehender Tabelle 
enthalten. 

Tabelle fiber freie Karoinquersehnitte in em3 

bei einer Kesselheizfliiche (F) in m' von: 
2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 12 1 14 1 16 1 18 1 20 1 25 1 30 

Kamin-
bzw. einer maximaJen Wiirmeleistung (W) in kcal/h von rund Mhe 

H 16 000124000132 000140000148000156000164000172000180000196000112000011280001144000116000012000001240000 

bzw. einem maxiroaJen stiindlichen Koksverbrauch (K) in kg/h von rund 
m 4 I 6 1 8 1 10 1 12 1 14 1 16 1 18 1 20 1 24 1 28 1 32 1 36 1 40 1 50 1 60 

5 240 1360 470 590 710 830 950 1070 1190 1420 1660 1900 2130 2370 2970 3570 
10 170 260 340 ~ 510 590 680 760 840 1020 1190 1350 1520 1690 2110 2540 
15 140 210 280 350 410 480 550 620 690 830 970 1100 1240 1380 1720 2070 
20 120 180 240 300 360 420 480 540 600 720 840 950 1070 1190 1490 1790 
25 110 165 220 275 'To...:=-. 430 480 540 640 750 860 960 1060 1330 1600 
30 100 150 200 250 300 1 345 I 390 440 490 590 685 780 880 980 1220 1460 

Kaminquersehnitte unter 18 X 18 oder 20 X 20 em werden gewohnlieh nieht 
ausgefiihrt, selbst wenn die Tabelle kleinere Abmessungen ergibt. (Tabellenwerte 
links vom starken Linienzug.) 

Bevor mit der Installation einer Zentralheizung begonnen wird, muB in allen 
Raumen der riehtige WaagriB angezeiehnet und dort, wo die Heizkorper aufge
stellt werden, die FuBbodenoberflaehe hergestellt sein. Falls die Steig- und Fall
strange frei verlegt werden, miissen die Wandflaehen, entlang welehen die Rohre 
liegen, verputzt sein. Mauersehlitze und Durehbriiehe diirfen erst naeherfolgter 
Priifung der Anlage oder zumindest der betreffenden Strange verputzt werden. 

B. Liiftung 
Allgemeines 

Die Lufterneuerung auf natiirlichem Wege durch Poren der Umfassungswande, 
undicht schlie13ende Fenster, die zeitweise auch geOffnet werden, genUgt in den meisten 
Fallen zur ausreichenden Ventilation der Raume. (Naturliche LUftung.) Der Druck
unterschied des warmeren oder kalteren Raumes gegen die Au.Benluft bewirkt den 
natiirlichen Luftwechsel. Dieser Druckunterschied (und mit diesem der Luftwechsel) 
nimmt mit der Hohe des Raumes, der Undichtheit der Umfassungswande und dem 
Temperaturunterschied zwischen innen und au13en zu. 1m Winter kann man unter 
normalen Verhaltnissen bei geheizten Raumen einen einmaligen Luftwechsel in der 
Stunde annehmen. Durch in Fenster eingesetzte Jalousieklappen, Verwendung von 
Dachreitern u. dgl., besonders aber durch die Anordnung eines Abluftkanals kann die 
Ventilationswirkung gesteigert werden. 

Die Wirkung dieser Abluftkanale kann infolge des Auftriebes mit jener von Kaminen 
verglichen werden, ist jedoch sehr ungleich, weil sie von der Witterung abhangt. Der 
Auftrieb kann durch Erwarmung der Luft am unteren Ende des Kanals erhoht werden 
(z_ B. durch Gasflammen). Am wirksamsten ist jedoch die Anbringung eines Ventilators, 
welcher hauptsachlich fur Bader, Pissoirs, Aborte u. dgL, empfohlen werden kann. 

Bauratgeber. 9. Auf!. 48 
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Urn Versarnrnlungsraurne, Restaurationssale, Bureaux usw. zugfrei zu liiften, 
darf die Luft nicht nur abgesaugt, sondern rnuE auch gleichzeitig zugefUhrt werden. 
Diese rnuE aber, urn keine Zugerscheinung hervorzurufen, wenigstens auf die Raurn
ternperatur erwarrnt werden. Nur wenn die Anlage auch zur Kuhlung des Raurnes 
dienen solI, kann die Ternperatur der einstrornenden Luft urn hochstens 50 C unter 
jener der Raumluft liegen, die Austrittsgeschwindigkeit derselben aber 0,3 rn in der 
Sekunde nicht uberschreiten. 

Liiftuugsarten mit Ventilatorenbetrieb 

l. Druck- oder Pulsionsliiftung: Die Luft wird vom Ventilator in den 
Raum hineingeblasen, also Uberdruck erzeugt; Anwendung fUr Riiume, in die aus 
der Umgebung keine Luft eindringen kann. 

2. Saug- odeI' Aspirationsliiftung: In die angrenzenden Raume soll keine 
Luft austreten. Anwendung fUr Bader, Garderoben, Restaurationskiichen, Pissoirs 
und Aborte. 

Oft werden auch Zu- und Abluftventilatoren aufgestellt. 
Die GroBe des Luftwechsels richtet sich nach der Art des Raumes und 

nach dem Zwecke der Anlage. 
Man muB unterscheiden, ob es sich in Raumen bloB um die Erneuerung ver

dorbener Luft oder auch gleichzeitig um die Beheizung handelt, ferner ob die Anlage 
zur Befeuchtung odeI' Trocknung del' Raumluft dienen soll. 

Rietschel gibt auf Grund von Erfahrungen die in der Tabelle folgenden 
Angaben; hierbei ist jedoch jederzeit der groBte Luftwechsel anzustreben, und nur 
falls Zugerscheinungen eintreten, soll der geringere Luftwechsel Platz greifen. 

Gegenstand 

Krankenraurne fur Erwachsene ......... . 
Krankenraume fur Kinder .............. . 
Schulraurne: 
fur Scbuler im Alter bis zu 10 Jahren .. 
fiir Schiller im Alter von uber 10 J ahren 

Aufenthaltsraume fur Erwachsene: 
bei bestimrnter Anzahl der Anwesenden .. 
bei unbestimmter Anzahl der Anwesenden 
Kuchen und Aborte .................... . 

Geringster GroBter 

stundlicher Luftwechsel 
rna je Kopf 

75 
35 

10 
15 

20 
lfaches d. Rauminh. 
3 

75-120 
35 

17 
25 

35 
2faches d. Rauminh. 
5 " 

Man rechne~ ferner fiir Versammlungslokale, Kinos und Theater bei Tem
peraturen bis - 10° C bis 25 m 2 je Stunde und Kopf; bei Raumen, in welchen 
stark geraucht wird, ferner bei Badern, Pissoirs und Aborten nimmt man 5- bis 
lOfachen, bei Kiichen 10- bis 25fachen Luftwechsel an. 

Abb. 29 zeigt die schematische Anordnung einer Luftkammer, bei welcher 
die Luftwege aus Blechkanalen bestehen. 

Die Luftentnahme soll an Orten vorgenommen werden, an welchen dieselbe 
moglichst rein ist. Da staub- und ruBfreie Luft von auBen nul' schwer zu bekommen 
ist, wird dieselbe gereinigt. Dies erfolgt beim Eintritt in das Gebaude, indem man 
die Luft durch eine Staubkammer A leitet (ein groBer Kellerraum), in welcher 
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deren Geschwindigkeit so gering gehalten wird, daB mitgerissene Verunreinigungen 
sich absetzen: Eine weitere Reinigung erfolgt sodann durch das Filter B. Ferner 
ist ein Heizapparat C erforderlich, in welchem die Luft fiir Liiftungs
anlagen auf 20 bis 22 0 C, fiir Luftheizungen auf 40 bis 50 0 C erwarmt werden kann; 
an diesen schlieBt sich oft noch eine Luftbefeuchtungseinrichtung D sowie ein Nach
warme-Heizkorper E und hierauf der Ventilator Fan. 

Als Ventilatoren sind, wenn moglich, Zentrifugalventilatoren an
zuwenden; Schraubenventilatoren nur dort, wo es sich um Ausblasen der 
Luft ins Freie handelt. 

Vom Ventilator fiihrt sodann die Zuluft durch Kanale nach den Raumen. 
Man unterscheidet horizontale Verteilungskanale, die aus verzinktem Eisen
blech hergestellt werden 
und fiir melutere Raume 
dienen, und vertikale 
Kanale fiir jeden ein- __ 
zeInen Raum, die gewohn- __ 
lich in den Mauern hoch- __ 
steigen. Bei Ausfiihrung 
der Kanale ist auf gering
sten Widerstand und 
gute Reinigungsmog- Abb. 29. Schematische Darsteliung einer Luftkammer 
lichkeit zu achten. Die 
Luftgeschwindigkeit in den Kanalen solI 3 bis 4 m je Sekunde nicht iibersteigen. 
Bei Einstromoffnungen, die oben in den Seitenwanden liegen, kann die Luft
austrittsgeschwindigkeit bis zu 3 m betragen. 

Bei Anordnung der Lufteintrittsgitter im unteren Teile der Seitenwande oder 
im FuBboden dad jedoch die Geschwindigkeit 0,3 m in der Sekunde nicht iiber
schreiten. Die Ein- und Austrittsgitter sind derart anzuordnen, daB die 
frische Luft den ganzen Raum durchstreicht; sie liegen daher meist an sich gegen-
iiberliegenden Wanden. . 

Die Abluftkanale liegen ebenso wie die Zuluftkanale in den Mauern und 
miinden entweder in 'den Dachboden, von wo die Abluft durch die mit Jalousien 
versehenen Dachliicken oder durch Aufsatze entweicht (z. B. bei Salen). 

Abluftkanale von Raumen, in welchen geraucht wird, ferper von Kiichen, 
Badern, Pissoirs und Aborten miissen direkt iiber Dach geleitet werden. 

C. Gasversorgung 
I. Verbrennung des Gases 

Gas, wie es von Gaswerken geliefert wird, besteht entweder aus reinem Stein
kohlengas oder aus einer Mischung von Steinkohlen- und Wassergas. 

Steinkohlengas besteht aus Wasserstoff, Methan, Kohlenoxyd, schweren Kohlen
wasserstoffen, Kohlensaure und Stickstoff; von diesen Bestandteilen ist das Kohlen
oxyd giftig. 

Steinkohlengas bedarf zu seiner vollkommenen Verbrennung auf einen Raumteil 
Gas etwa 0,9 Raumteile Sauerstoff oder 4,5 Raumteile Luft, Mischgas mit einem 
Wassergasgehalt von rund 30% auf einen Raumteil Gas rund 3,9 Raumteile Luft. 

Entziindet man Gas, so verbrennt es aus einer kreisformigen Offnung mit einer 
langen, spitz en, au;;; einer schlitzformigen Offnung mit einer breiten, leuchtenden 

43* 
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Flamme zu Kohlensaure und Wasserdampf. Die zur Verbrennung erforderliche Luft
menge wird teils durch die Ausstromungsenergie des Gases, teils durch den Auftrieb 
der heiBen Flamme angesaugt. Das Leuchten der Gasflamme wird dadurch hervor
gerufen, daB einzelne Kohlenwasserstoffe, sobald sie sich der Verbrennungszone nahern, 
infolge der Warme zerfaIlen und die freigewordenen Kohlenstoffteilchen, ehe sie ver
brennen, gliihend werden. 

Wird irgendein kaIter Korper in eine leuchtende Flamme gebracht, so tritt zwar 
der Zerfall der Kohlenwasserstoffe ebenfalls ein, aber die Kohlenstoffteilchen verbrenneri 
nicht mehr, sondern schlagen sich als RuB an dem kaIten Korper nieder. Deshalb 
ist eine leuchtende Flamme z. B. beim Kochen nicht zu verwenden, da 
dort an GefaBe, die mit kaIter FIUssigkeit gefilllt sind, Warme abgegeben wird, wobei 
die Flammen die GefaBwande beriihren mUssen. Soll eine BeruBung vermieden werden, 
dann ist es erforderlich, die Flamme zu entleuchten, was durch Zumischung von Luft 
zum Gas erfolgt, bevor dieses verbrennt. Der in der Flamme enthaItene Kohlenstoff 
wird durch den Sauerstoff der beigemischten Luft sofort aufgespeichert und das Gas 
verbrennt mit blauer Flamme. 

II. Gasleitungsanlagen in den Gebauden 

Die Zuleitungen, das sind jene Leitungen, welche das Gas yom Hauptrohr 
bis zu dem zu versorgenden Gebaude £iihren, werden von den Gaswerken verlegt. 
Jene Gasleitungen, welche sich innerhalb des Gebaudes be£inden, nennt man 
Privatgasleitungen; sie werden von Installateuren ausge£iihrt. Die Anordnung 
dieser Leitungen richtet sich viel£ach nach den Aus£iihrungsbestimmungen, welche 
in den betre££enden Orten yom Gaswerk vorgeschrieben sind. 

Die Gasleitungen im Innern von Gebauden werden aus schmiedeeisernen 
Rohren hergestellt, welche mit WeichguBformstiicken verbunden werden. 

Bei Dimensionierung der Gasleitungen sind folgende stiindliche Gas
verbrauchsziffern zu beriicksichtigen, und zwar: 

Gliihlichtbrenner 150 I, Kocherbrenner 400 I, Brat- und Backofen 
800 I, HeizOfen je nach GroBe 1 bis 4 m3, BadeOfen j e nach GroBe 4 bis 6 m3, 

HeiBwasser- Stromautomaten 4 bis 10 m3, Gasmotoren je PS 0,75 m3• 

Nach Bestimmung der beilaufigen Lange kann die lichte Weite der betreffenden 
Gasleitung der folgenden Tabelle entnommen werden. 

Durchfluf3menge in m3 

bei verschiedenen Leitungslangen und Durchmessern 

Lichte Weite / ___ ,----__ ,-L_a_ .. D_g_e-,-d_er...!.._L_e,it_u_n_g_i_n-,.-M_e_te_r_n--. __ -. __ _ 

Zoll I mm 3 5 10 20 30 50 100 I 150 

3/S 10 0,5 0,4 0,225 0,14 - - - -
1/2 13 1,3 1,0 0,600 0,36 0,25 0,13 - -
3/ ,4 20 3,7 2,8 1,800 1,10 0,70 0,30 0,15 -

1 25 7,0 5,3 3,400 2,10 1,50 1,00 0,40 0,3 
Ph 32 14,0 10,0 7,000 4,20 3,40 2,30 1,50 1,1 
Pis 40 24,0 18,0 12,000 7,50 5,80 4,00 2,50 2,0 
2 50 49,0 38,0 25,000 17,00 14,00 10,00 7,00 6,0 
21/2 63 93,0 71,0 49,000 33,00 26,00 20,00 14,00 11,0 
3 75 156,0 121,0 83,000 57,00 46,00 39,00 23,00 19,0 
4 100 366,0 282,0 196,000 136,00 116,00 83,00 58,00 47,0 
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Bei Bestimmung der Rohrweiten soll stets auf eine etwaige Vergro13erung 
der Anlage und auf eine Vermehrung der Gasabgabe in dem betreffenden Hause 
Rucksicht genommen werden. 

Unter· Putz liegende Leitungen sollen mindestens 13 mm lichte 
Weite erhalten. 

Die Gasleitungen sollen moglichst zuganglich sein und vor 
Frost geschutzt werden. Die Fiihrung von Rohrleitungen durch Schornsteine 
und Kanile ist strenge verboten. 

Um die Ansammlung von Wasser in den Leitungen zu verhindern, sind diese 
bei nassen Gasmessern mit Gefalle zu denselben, bei trockenen 
Gasmessern mit Gefalle von denselben zu verlegen. Sind an einzelnen 
Stellen gro13ere Wasseransammlungen zu erwarten, so werden daselbst Was'ser
sacke angeordnet, die mit einer Wassersackschraube verschlossen werden. Tritt 
eine Leitung von einem warmen in einen kalten Raum, so ist das Gefalle nach 
dem warmeren Raum hin zu verlegen und dort ein Wassersack anzuordnen. 

Die Prufung der Gasleitungen auf absolute Dichtigkeit erfolgt durch Abpressen 
derselben mit Luft und Bestreichen der Verbindungsstellen mit Seifenwasser. 

Das Gaswerk nimmt vor Anschlu13 der Privatgasleitungen an die Zuleitung 
und vor Aufstellung der Gasmesser noch eine amtliche Prufung der Verteilungs-, 
Steig- und Wohnungsleitungen vor, die daher auch nicht fruher verputzt werden 
diirfen. 

Absperrhahne, welche in jeder Steigleitung und in der Zuleitung zu jeder 
Wohnung auBerhalb derselben, meist hinter Hahnturchen, zu versetzen sind, 
mussen derart angeordnet werden, daB sie jederzeit leicht zuganglich sind. 

Die Bestimmung der GroBe des Gasmessers erfolgt durch das Gaswerk. 
Wie erwahnt, gibt es trockene und nasse Gasmesser. Bei letzteren wird das Gas 
durch eine in eine Flussigkeit eintauchende TrommeI gemessen, die in mehrere 
Felder eingeteilt ist und sich bei Gasentnahme dreht. Bei den trockenen Messern 
geschieht die Messung durch ein System von Kammern in der Form von Leder
halgen, die sich abwechselnd fillien und entleeren. Folgende Tabelle gibt AufschluB 
uber Flammenzahl, Leistung und RohranschluB sowie uber Abmessungen der 
Gasmesser, wie sie von den stadtischen Gaswerken der Gemeinde Wien 
zur Aufstellung gelangen. 

Tabelle nasser Gasmesser 
"Gemeinde Wien - stadtische Gaswerke" 

BeigesteUt werden Gasmesser 5 10 20 30 45 50 60 fUr Flammen - - --------
Der Gasmesser liefert stiindlich 0,8 1,5 2,8 4,3 6,6 7,2 8,5 eine Gasmenge von mS 

- - --------
Hohe mit Hollander 440 515 650 700 785 800 850 - - - --------

Breite Malle in mm 350 425 520 556 620 668 705 
- - - --------

Hohe 290 347 450 530 575 610 680 - - --------
38 38 

Notige Starke der Zuleitung in mm 19 25 38 38 oder oder 51 
51 51 

80 100 150 200 
--------
11,4 14,3 22,5 28,5 
--------
940 990 1130 1150 --------
730 810 900 955 --------
790 825 990 1160 --------
51 51 63 63 
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Der Gasmesser soll an einem kuhlen, aber frostfreien und trocken gelegenen 
Ort eines gut liiftbaren Raumes derart aufgestellt werden, daB er bequem zuganglich 
ist und leicht abgelesen werden kann_ 

Bei innerhalb der Wohnung liegenden Leitungen ist dringend zu beach ten, 
daB in j ede zu einem Gasgerat fiihrende A bz weiglei tung, gleichgultig, ob 
letztere fest oder mittels Schlauchs angeschlossen ist, ein Absperrhahn eingebaut 
wird, dessen Stellung "auf" oder "zu" leicht erkennbar ist. Der Hahn ist 
geschlossen, wenn der Griff oder die Kerbe quer zur Gasleitung steht, offen, 
wenn er in die Richtung der Gasleitung fallt; eventuell sind Aufschrifttafeln 
vorzusehen. Die Hahne mussen auch derart angebracht sein, daB sie zunachst 
bequem erreichbar, aber auch gegen ein ungewolltes VerstelIen, z. B. durch An
streifen mit Kleidern, gesichert sind. 

m. Gasbeleuchtung 
a) Beleuchtungskorper 

Man unterscheidet: Wltndlampen, Hangelampen und transportable Stehlampen. 
Wandlampen sind entweder beweglich oder fest, Hangelampen bestehen aus einem 

herabhangenden Rohr mit daran befindlichem Unterteil, transportable Stehlampen 
werden mittels eines Schlauches mit einem an der Wand befindlichen Schlauchhahn 
in Verbindung gesetzt. Die Schlauche, welche aus Gummi oder Metall bestehen, diirfen 
nur zur Uberleitung des Gases fUr kurze Strecken verwendet werden. 

b) Das Gasgluhlicht 

Das Gasgliihlicht (Auerlicht) besteht aus einem Bunsenbrenner und einem 
Gliihkorper. Das Leuchtgas wird nicht direkt als Lichtquelle benutzt, sondern dient, 
mit Luft gemischt, dazu, einen aus Gewebe hergestellten und mit einer Losung getrankten 
Gliihkorper zu erhitzen und zum Leuchten zu bringen. 

©. , I @ 
a d 

b c 
Abb. 30. Gliihlichtbrenner mit Gliihkorper 

r~~::31- LlIrtrcgulierull~ 

DilSl'ur. hI' mit )Iutter 

Stohlt-ohr 

(;0 kalUID r m i t !'<leb 

"'""""-'-"--_ Kruuz "('helloc 

~1:;1~~~=-- :l11~n(' .. illlllllllll'lllck 

Zugzyllmle,' 

-+--t-l/- C;liihkiOrllor 

Abb. 31. Gratzlnbrenner 

Der Brenner besteht (Abb, 30 a bis d) aus einer Diise mit fiinf kleinen Lochern a, 
aus einem Brennerrohr mit vier Luftrohrchen b, der Brennerkrone mit dem Ghihkorper
trager c und der Durchschlagsplatte d). 
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Je nach der GroBe unterscheidet man drei Arten von Gliihlichtbrennern, 
und zwar: 

l. Den Juwel- oder Liliputbrenner fUr Treppen-, Flur- und Kiichen
beleuchtung, welcher einen Gasverbrauch von rund 60 1 in der Stunde und eine 
Lichtstarke von 35 bis 40 Hefnerkerzen hat; 

2. den N ormalbrenner mit einem Gasverbrauch von 100 bis no 1 je Stunde 
und einer Lichtstarke von 70 bis 90 Hefnerkerzen, 

3. den Starklichtbrenner mit einem Gasverbrauch von 200 bis 2201 
je Stunde und einer Lichtstarke von 200 Hefnerkerzen. 

Beim hangenden Gasgliihlicht (Invertlicht) wird die Hauptmenge des 
Lichtes unmittelbar nach unten gestrahlt. Die Hangelichtbrenner haben eine 
sicher wirkende Luftregulierung, mit denselben konnen Lichtstarken erzielt werden, 
welche mit stehenden Gliihkorpern nicht erreichbar sind. Die Einrichtung des 
am meisten angewendeten Gratzinbrenners ist aus Abb. 31 zu ersehen. 

Gasbeleuchtung ist befahigt, den gesteigerten modernen Anforderungen voll gerecht 
zu werden und wird besonders in letzter Zeit zur indirekten Beleuchtung mittels Reflektor
lampen verwendet. (Diffuses Licht.) 

IV. Gasheizung 
Sie hat sich dort ala zweckmaBig erwiesen, wo es sich um voriibergehende 

rasche Erwarmung zeitweise beniitzter Raume handelt. Vorziige: 
GroBe Sauberkeit im Betriebe, einfache Bedienung, stete Betriebsbereitschaft, 
schnelles Anheizen mit sofortiger Warmeabgabe, leichte Regelung derselben, Moglich
keit des sofortigen Abstellens. Nachteile: Hohere Brennstoffkosten, Gefahr von 
Gasausstromungen und Explosionen. 

Zur Ermittlung des Warmebedarfes dienen die folgenden Spaleckschen 
Tabellen; die Zahlentafel fiir zeitweise Heizung dient jedoch nur fiir iibliche 
RaumgroBen in Wohn- und Geschaftshausern; fiir groBere Hallen, wie Kirchen, 
Bethauser usw., muG der stiindliche Warmeverlust besonders berechnet werden. 

Beispiel iiber die Beniitzung der Tabelle. 
Ein ungeschiitzt liegender Raum von 100 mS soll bei einer AuBentemperatur 

von - 10 0 C aut eine Innentemperatur von + 15 0 C durch zeitweise Heizung erwarmt 
werden. 

Aus der Tabelle I ergibt sich die Warmeklasse 13, der nach der Tabelle 2 bei einer 
RaumgrOBe von 100 mS ein Warmebedarf von 10725 WE entspricht. Bei Annahme 
eines unteren Heizwertes des Gases von 3800 WE je mS und einem Wirkungsgrad des 
Of ens von 85% werden aus I mS Gas 3800 X 85 = 3230 WE nutzbar erhalten. Der 
stiindliche Gasverbrauch des Ofens betragt daher 10725: 3230 = rund 3,3 mS. Fiir 
denselben Raum und bei gleicher Annahme der AuBen- und Innentemperatur wiirde sich 
bei Dauerheizung (Warmeklasse 6, Warmebedarf 4950 WE) ein Gasverbrauch des Ofens 
von rund 1,5 mS ergeben. 

Der besonders bei zeitweiser Heizung hohe Gasverbrauch ist jedoch nur wahrend 
der Anheizdauer erforderlich; nach Erreichung der verlangten Innentemperatur ist die 
Gaszufuhr zu drosseln (Anwendung selbsttatiger Temperatutregler). 

Die Gasheizung tragt durch Entnahme von Verbrennungsluft aus dem zu 
heizenden Raum auch zu dessen Entliiftung bei, da 1 m3 zur Verbrennung rund 
5 bis 6 m3 Luft benotigt. 
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GasOfen 

-Gebrauchlichste Typen von Gasheizofen 

a) Der Reflektorofen (Abb. 32) 

681 

Die Heizung erfolgt durch Leuchtflammenbrenner, hinter denen sich ein 
Reflektor aus blankpoliertem Kupferblech befindet, der einen Teil der erzeugten Warme 
in den Raum ausstrahlt. Die Verbrennungsgase ziehen nach Umstreichen der im oberen 
Teile des Ofens eingebauten Luftwarmungskanale in den Abzugsschacht. 

Eine besondere Art dieser IJfen sind die Wandheizofen (Abb. 33), die, an der 
Wand montiert, die Moglichkeit einer guten Raumausniitzung bieten. 

Bei diesen IJfen ist das Heiz-
register in einem kaminartigen Umbau 
eingeschlo3sen, in dem die erwarmte 
Luft wie in einem Schornstein hoch
steigt, wodurch eine besonders starke 
Luftumwalzung stattfindet. 

Abb. 32. Reflektorofen 

••••••••...•....... ... . .••..•.••... ....... •••......•.•.. ~ ..... . •••........ ........... . ••.••.•.• ........... 

Abb. 33, Wandheizofen 

Tabelle fiber Renektor6fen 
(Fabrikat Friedr. Siemens) 

GroBen, Gasverbrauch, Heizkraft und Gewicht 

1'1 Gasverbrauch Gasverbrauch ErwlLrmt ~~ Bohe ..c:I i.. einen .,; je Stunde bel je Stunde bei vom Fullboden 

" $~ .£$ Raum "E 
~ 3200 WE') 4000 WE') ~·S bis Mitte 

~ ..c:I '" " .>\'" auf +180 0 
'0 """ ~~ 

"';3 
"" ~ '""" <- bel - 20'0 ~" 0 (XI'" belm I beim belm I beim , Gas~'1 .Abzug' ~ ~ p:: An' Fort- An· Fort· 

.Au/Jen· ..c:I~ 

'" temperatur ~(!I emstro' rohr 
:0 helzen helzen heizen heizen von mung 

mm m' m' " = 
4B 610 360 320 260 0,90 0,20 0,72 0,16 40 'I. 330 550 
40 810 490 330 330 1,40 0,46 1,12 0,37 60 ' I, 440 720 
4D 810 560 330 400 1,80 0,60 1,44 0,48 90 ' /. 440 720 
4E 860 660 330 500 2,50 0,83 2,00 0,60 128 ' I. 490 750 
4F 860 760 330 600 2,80 0,90 2,24 0,7.1 146 ' I. 490 750 
4G 880 930 350 770 3,50 1,10 2,80 0,95 180 .' " 490 750 
4H 1010 1060 370 900 3,80 1,30 3,00 1,00 220 'I. 590 850 

') Heizwert des Gases je m', 

.,;'" ..., 
~~ 

..c:I 

~ "'0 
"!;;, " Preis, 
9;l t<l lacldert 
-§~ .8 .., 
~-< " 
~ Z 

- ---
= kg S 

50 15 121,00 
60 25 159,00 
67 28 181,00 
76 33 201,00 
87 37 225,00 
92 43 262,00 
99 51 ·298,00 
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mm 

Leopold Fischer: Warme- und Gesundheitstechnik 

Tabelle nber Wandheizijfen 
(Fabrikat Friedr. Siemens) 

:. Gasverbrauch Gasverbrauch Erwii.rmt 
is je Stunde bel je .Stunde bei . R 
;tl:§ 3200 WE') 4000 WE') e~~~~ l~?gt 
~1::I---;----I~--;----1 bei -20'0 
.,.0 beim I beim beim I beim Aul3en-
p:: An- Fort- An- Fort- temperatur 

heizen heizen heizen heizen von 

m' m' 

cg Hohe von ~ ill ~ 
:2 Unterkante ill 1:1 3: 
odes Of en a a ill ~ 0 

~ bis Mitte il'" i:l ~ 
~ Gas- ~"::: 
c cinstromung Cl ~ Z 

Preis, 
lackiert 

- -----1--- -----
mm nu:il kg s 

H 320 270 150 185 0,35 
H 1 580 340 240 280 0,63 
H 2 580 390 240 340 0,70 
H 3 580 440 240 380 0,91 
H 4 580 490 240 430 0,95 

0,07 
0,14 
0,18 
0,25 
0,30 

0,30 
0,50 
0,56 
0,73 
0,76 

0,06 
0,10 
0,11 
0,20 
0,24 

13 
24 
27 
36 
46 

'I. 
'I. 
'I. 
'I, 
'I, 

180 
280 
280 
280 
280 

- 2,00 38,00 
50 6,80 73,00 
50 7,20 85,00 
60 8,00 95,00 
60 9,50 101,00 

') Heizwert des Gases je m'. 

b) Der Radiatorofen 
Die bekannteste Form des Gasheizofens ist der den Zentral

heizungsradiatoren nachgebildete, aus guBeisernen oder schmiede
eisernen Elementen zusammengesetzte Radia torofen (Abb. 34), 
welcher fUr die Beheizung kleiner als auch groBerer Raume 
benutzt wird. 

Der Radiatorofen besitztLeuchtflammen brenner(Schnitt
brenner), hinter dem sich meist ein Reflektor befiudet. Die 
Abgase steigen in den flachgedruckten Rohren der Radiator
elemente hoch, werden in einer gemeinsamen Kopfverbindung 
gesammelt und mittels eines Abzugrohres in den Schornstein 
gefiihrt. Am Abzugende der Kopfverbindung haben die meisten 
Of en einen Wassersack zur Aufnahme von Niederschlagswasser, 

Abb. 34. Radiatorofen das durch eine AblaLlschraube entfernt werden kann. 

.., 
S-g a;:., 

0 ~::t:::: ., 
'0'" .d ~ >=I '0 ~.§~ :2 S ~ E=< -", 

~~ ~~ 
~f:il 0 

= 
4 1010 435 335 
5 1010 500 335 
6 1010 565 335 
7 1010 625 335 
8 1010 690 335 
9 1010 750 335 

10 1010 815 335 

Tabelle fiber Radiatorijfen (Abb. 34) 
(Fabrikat Prometheus) 

.d'ijl f:il Erwiirmt "e.. ... 00 

§.o~ ~~ ~§ (1) ., 
einen al ... 

"'00 "'" 
al .d 

Raum :=:·S sooo "'0 0 >=I':!: 
~§~ .~.of:il auf. + 18'0 "-;3 .c:~ to 

bei-20'0 :: .. o i:l 1>"'", ~~~ 0000 ,!4 AuBen- 1:100 ~ $ ..,>=1 0'" ~~.= temperatur p::C ~ -< 
'~N .oi:l 

Slil von ---
m' m' engl." = 
0,64 2100 20 'I, 60 
0,80 2600 30 'I, 60 
0,96 3300 45 'I, 60 
1,12 3700 60 'I, 70 
1,28 4200 80 'I. 70 
1,44 4800 95 ' /, 70 
1,80 5300 110 'I. 70 

c) Gliihkorperofen 

Hohe 
.., 
.d 

>=I vom FuBboden .~ 0 

bis Mitte -.c: ., .230 
~ 

.,.~ 

0 ... ,t: 

. Gas~'1 Abzug- ::z P-.oo 
0 

eIDstro- rohr 
., e.. 
Z mung --

mm kg S 

150 950 34 154 
150 950 41 178 
150 950 47 202 
150 950 54 226 
150 950 60 250 
150 950 67 274 
150 950 73 298 

Sie haben besonders in neuester Zeit groBere Verbreitung gefunden. Sie arbeiten 
mit entleuchteten Flammen (Bunsenbrenner). 

Uber jeder einzelnen Flamme ist ein aus rippenformig durchbrochenen, langIichen 
Magnesiarohrchen bestehender Gluhkorper angeordnet, der durch die Flammen auf 
Rotglut erwarmt wird und derart die erzeugte Warme durch Strahlung aussendet. 
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Uber dem Gliihkorper ist entweder ein Heizregister oder ein radiatorahnlicher Heiz
gliederaufbau angeordnet, in welchem die restliche Warme weiterverwertet wird. 

Gasheizofen miissen an die Gasleitung a usnahmslos durch eine feste Ver
bindung angeschlossen werden. Die Beniitzung von Schlauchen ist ver· 
boten. 

Vor jedem Of en ist ein bequem zuganglicher Absperrhahn in die Gaszuleitung 
einzubauen, an dessen Stellung leicht zu erkennen sein muB, ob er geoffnet oder 
geschlossen ist. 

Die Zuleitung zu den Of en ist derart zu dimensionieren, daB die der Hochst
leistung der Of en entsprechende Gasmenge zugefiihrt werden kann. (V gl. Tabelle 
S. 676.) 

Jeder Of en solI derart im Raum aufgestellt werden, daB er gleichmaBig nach 
allen Seiten ausstrahlen und eine lebhafte Luftumwalzung hervorrufen kann. 

Mit Gas geheizte Kessel von Warmwasser- oder Niederdruck~ampfheizungen 
dienen als Ersatz bei GroBkesselanlagen und haben sich besonders in Ubergangszeiten 
(Friihjahr und Herbst) als zweckmaBig erwiesen. (Geringere Zahl der Betriebsstunden, 
leichte Betriebsunterbrechung.) 

Dber die Abfiihrung der Abgase siehe S. 687. 

V. Warmwasserversorgung durch Gas 

(siehe auch den Abschnitt iiber Warmwasserbereitung, S. 693) 

Die Leistung der Gaswarmwasserbereiter wird von den Fabriken in Liter 
Wasser je Minute angegeben, welche den Bereiter bei normalem Gasdruck und 
Heizwert des Gases um eine bestimmte Anzahl von Temperaturgraden erwarmt. 
Bei der Verbrennung des Gases wird nicht die ganze Warmemenge auf das Wasser 
iibertragen, da die Abgase mit ungefahr 1500 C abziehen miissen, damit der Schorn
stein den erforderlichen Zug erhalt. Der Wirkungsgrad guter Warmwasser
bereiter (Verhaltnis der nutzbar gemachten zur aufgewendeten Warmemenge) kann 
mit 85 bis 90 % angenommen werden. 

Die Gaswarmwasserbereiter werden als DurchfluB- oder als Vorrats
erw~rmer erzeugt. Das kalte Wasser wird in den aus verzinntem Kupfer her
gestellten Heizflachen, die, entweder als Rohrschlange, als ebene oder zylindrische 
Flachen ausgebildet sind erwarmt. 

1m allgemeinen werden sie mit leuch tenden Flammen ausgestattet, die sich 
unbegrenzt kleinstellen lassen, jedoch den Nachteil haben, daB sie bei Beriihrung mit 
kalten Flachen RuB absetzen, der ein schlechter Leiter ist und den Warmeiibergang 
der Heizgase an das Wasser verhindert. Die Beriihrung der leuchtenden Flammen 
mit den Heizflachen ist daher durch richtige Einstellung der Gaszufuhr zu vermeiden. 

Durch die starke Abkiihlung der Heizgase an den wasserfiihrenden Wandungen 
(insbesondere bei lnbetriebsetzung) bildet sich Kondenswasser, das durch eine eigene 
Leitung abgefiihrt werden muB. 

Bei den Gaswarmwasserbereitungsapparaten befinden sich auf der einen Seite 
der Heizflache Wasser, auf der anderen die Heizgase; beide Seiten sind gleich groB. 
Wenn die Flache der wasserberiihrten Wandungen (Heizflache) klein bleibt, aber ein 
moglichst groBer Warmeiibergang erzielt werden solI, muB jene Flache, an welche die 
Heizgase die Warme abgeben, vergroBertwerden; dieseerfolgtmeistdurch Anordnung 
von Lamellen. In den groBen Flachen derselben geben die Heizgase ihre Warme ab, 
die von dort an die eigentliche Heizflache und von dieser an das Wasser weitergeleitet wird. 
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a) GasbadeOfen fiir Einzelversorgung. Man unterscheidet offene und 
geschlossene Gasbadeofen. Bei ersteren falIt das Wasser aus Brausen in sehr 
feiner Verteilung herab und wird hierbei von den in entgegengesetzter Richtung 
streichenden, heiBen Verbrennungsgasen erwarmt. Durch diese unmittelbare 
Beriihrung erhalt aber das Wasser den Geruch des Gases und nimmt die durch die 
Verbrennung entstehenden Verunreinigungen auf, weshalb es nur fiir Badezwecke 
geeignet ist. 

Die offenen Gasbadeofen sind infolge ihrer einfachen Bauart viel billiger 
als die geschlossenen; bei denselben kommen Defekte weder durch Frostgefahr 
noch solche infolge Durchbrennens vor. 

Bei geschlossehen Gasbadeofen tritt das Wasser mit den Heizgasen nicht 
in unmittelbare Beriihrung. Am haufigsten werden sogenannte DurchfluB
erwarmer verwendet, bei denen das Wasser wahrend des DurchflieBens erwarmt 
wird. 

Der Wasserinhalt soll hierbei moglichst gering sein, weehalb der Of en , wenn das 
Gas ohne WasserdurchfluB brennt, sehr rasch defekt werden wiirde. Der Apparat muB 
deshalb mit einer Armatur versehen sein, bei welcher der Gashahn erst dann 

Preise der Junkers-Wand
Gasbadeofen 

Erwarmt von 
10 auf 35° 0 

Liter 

13-16 
18-22 

I Preis in Schilling 
Apparat 

vernickelt 

385 
610 

geoffnet werden kann, wenn Zundflamme 
und Wasserhahn bereits offen sind; diese 
Konstruktion sichert gegen falsche Bedienung. Es 
kann aber durch irgendeinen Umstand das Wasser 
plotzlich ausbleiben, wodurch eine Zerstorung des 
Apparats schnell herbeigefiihrt werden konnte; 
um dieser Gefahr vorzubeugen, schutzt man den 
Apparat durch Vorsehen einer Wassermangel· 
sicherung. 

Die Abb. 35 erlautert das Wesentlichste des Gasbadeofens (System Junkers), 
der hauptsachlich als Wandofen Verwendung findet. 

Am Apparat ist zu unterscheiden der Innenkorper, die Armatur mit dem Gas
zufiihrungsrohr und der auBere Ziermantel. Der Innenkorper besteht aus einer rohr
gekuhlten Verbrennungskammer, die zur Aufnahme und freien Entwicklung der Flammen 
und zur Erzeugung des Heizgasauftriebs dient und oben durch den Lamellenheizkorper 
abgeschlossen wird. Hier erfolgt die eigentliche Erwarmung des Wassers. 

Die Heizgase werden durch die Lamellen in viele dunne Schichten aufgeteilt, wodurch 
ein lebhafter Warmeubergang aus den Heizgasen an die Lamellen stattfindet, die wiederum 
die Warme durch die Lamellenrohre an das Wasser weiterleiten. Zur Bedienung des 
Of ens dient eine Hahnsicherung, bestehend aus Gas-, Wasser- und Zundflammenhahn. 
Diese sind so angeordnet, daB vor Gebrauch stets erst der Wasser- und Zundflammen
hahn und zuletzt der Gashahn geoffnet und umgekehrt nach Gebrauch erst der Gashahn 
und dann der Wasser- und Ziindflammenhahn geschlossen werden muB. Hierdurch 
wird jede falsche Handhabung und damit jede Gefahr fUr den Benutzer oder den Of en 
ausgeschaltet. 

Die Installation des Ofens Abb. 36 erfolgt durch Aufhangung an die von oben 
herabgefiihrte Gasleitung und Verbindung mit der Wasser- und Abgasleitung. Jede 
weitere Befestigung ist unnotig. 

(3) Vorratserwarmer (Speicher). Wenn das Wasser nicht wahrend des 
Durchlaufens, sondern auf Vorrat erwarmt wird, so spricht man von Vorrats
erwarmern (Speichern), die stets eine gewisse Menge heiBen Wassers vorratig 
haben. 

Das Gas muB schon einige Zeit vor der beabsichtigten Wasserentnahme angezundet 
werden. Die Wassertemperatur wird dann selbsttatig durch einen Temperaturregler 
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Abb. 35. Prof. Junkers Wandgasbadeofen 

derart geregelt, dall bei Erreichung einer Hochsttemperatur (rund 80 0 C) die Brenner
flammen derart kieingestellt werden, daB nur so viel Gas zugefUhrt wird, als zur dauernden 

Erhaltung dieser Hochsttemperatur erforder
lich ist. Das kalte Wasser wird im unteren 
Teile des Of ens zugefiihrt, damit es sich 

~ nicht sofort mischt und die Temperatur des 

a Gasabsperrhahn. b Wasserabsperrhahn 
Ansicht 

Wasservorrates herabgesetzt, das warme 
Wasser 0 ben entnommen. 

Draufsicht 

Abb. 36. Installation des Gasbadeofens 



686 Leopold Fischer: Warme· und Gesundheitstechnik 

y) Stromautomaten f-lir zentrale Wasserversorgung. Das Wasser 
wird wahrend des DurchflieBens erwarmt. Solange die Flammen brennen, 
kann der mit dem Apparat verbundenen Warmwasserleitung durch bloBes Offnen 
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370. Zapfhahn geschlossen, Gasventil ge
schlossen. 

Bei Stillstehen des Wassers ist Membrandruck auf 
beiden Seiten gleich. Gasventil durch Federdruck ge

schiossen 

Abb. 37b--c. Schematische Darstellung der Wirkungsweise 

eines Zapfhahnes an beliebigen Stellen heiBes Wasser entnommen werden. Die 
Armatur ist derart ausgebildet, daB bei Offnen irgendeiner Zapfstelle Gas aus 
dem Brenner austritt und sich selbsttatig an der stets brennenden Ziindflamme 
entziindet. 

Der Regelung der Gaszufuhr des Junkersschen Stromautomaten (Abb. 37a) liegt 
folgendes Prinzip zugrunde: 

Ein kreisformiger Wasserraum wird durch eine Membran in zwei einzelne Kammern 
geteilt (Abb. 37b-c); jede ist durch einen besonderen Kanal mit der Kaltwasserzuleitung 
verbunden. Zwischen den Miindungen beider Kanale ist in die Kaltwasserleitung eine 
Staudiise eingesetzt. Hier tritt bei WasserdurchfluB eine Stauung ein, so daB der 
Wasserdruck vor der Verengung groBer ist als der hinter derselben. Dieser Druckunter· 
schied wird durch die beiden Kaniile auf die Membrankammer iibertragen und die 
Membran durch den von einer Seite erzeugten Uberdruck durchgebogen. Diese Bewegung 
wird auf das geschlossene Gasventil iibertragen und diese!> geofinet, so daB Gas zum 
Brenner treten und sich an der standig brennenden Ziindflamme entziinden kann. 
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Hort der WasserdurchfluB auf, so stent sich auf beiden Seiten der Membran wieder 
gleicher Druck ein und das Gasventil geht unter Einwirkung der Spannfeder wieder 
in seine geschlossene Stellung zuriick; der Brenner verlOscht. 

Die Automaten werden fiir eine Leistung von 6 bis 30 I in der Minute erzeugt. 

Das Gas zur Speisebereitung 

Vorziige des Kochens mit Gas gegeniiber jenem 
mit Kohle: Aullerordentlich bequeme und einfache 
Bedienung, stete Gebrauchsbereitschaft und Reinlich
keit, scJmelie und leichte Regelung der Warme und 
Wirtschaftlichkeit bei verstandiger Bedienung. 

Bei allen Gaskochern kommt zur Vermeidung 
der Rullbildung die entleuchtete Flamme (Bunsen
flamme) zur Verwendung. Man unterscheidet der 

Preise der Junkers
Stromautomaten 

Erwarmt von I 
10 auf 35° C 

6- 7,51 
13-161 
18-221 
26-321 

Apparat, 
vernickelt 

S 410,00 
" 500,00 
" 650,00 
" 895,00 

Konstruktion nach offene und geschlossene Kochplatten und bezeichnet 
diesel ben je nach der Anzahl der Brenner als Ein-, Zwei-, Drei- und Vierloch
brenner. 

Der wichtigste Teil eines Kochapparates ist der Brenner, der mit einem Hahn 
versehen ist, der derart gestellt werden kann, daB sowohl starkes (Gasverbrauch 400 I 
in der Minute) als auch schwacheres Feuer entsteht. Die Kochgeschirre werden meist 
unmittelbar iiber den Brenner gestellt, so daB die oHene Flamme den ganzen Boden 
des Topfes heizt und die aufsteigende Warme auch seine Seitenwande bestreicht. 
Sobald der Inhalt kocht, kann durch Drehen des Hahnes nach links die volle Flamme 
durch die kleine Sparflamme (die nur noch 35 bis 401 stiindlichen Gasverbrauch hat) 
ersetzt werden. 

Brat- und Backrohre sind mit leuchtender Flamme ausgestattet, die langlich 
und spitz aus kleinen Offnungen, die in geringen Abstanden in den eisernen Gas
verteilungsrohren angeordnet sind, brennt. Die kastenfiirmigen Brat- und BackMen 
weisen meist geschlossene Bauart auf, wodurch sie yom Verbrennungsraum vollkommen 
abgeschlossen sind. 

Bei Gasherden sind Kocher sowie Bratrohre in einem Apparat vereinigt, welcher 
auch noch mit einem zweiten Bratraum oder einem Tellerwarmer ausgestattet werden 
kann. Kocher und Bratrohren kiinnen durch Schlauche an die Gasleitung ange
schlossen werden, wahrend Gasherde in fester Verbindung mit derselben stehen 
miissen. 

Gasapparate werden auch fiir technische und gewerbliche Zwecke ver
wendet. 

VI. Die Abfiihrung der Abgase 

Die hauptsachlichen Verbrennungsprodukte des Gases sind Kohlensaure 
und Wasserdampf, die beide bei starkerer Ansammlung in einem Raume gesundheits
schadlich wirken. Von einer bestimmten Grolle der Gasgerate an mull 
daher fiir die Abfiihrung der Abgase gesorgt werden. 

1n Kiichen ist ein stiindlicher Gasverbrauch von 2,4 m3 auf 50 m3 Luftraum 
zulassig. In Grollgaskiichen sind die Abgase von Brat- und Backschranken durch 
AnschluB-an einen Schornstein abzufiihren. Die Abfiihrung der Abgase der Gasherde 
erfolgt zweckmaBig durch eine kiinstliche Entliiftung der GroBgaskiiche. 

Badeofen und Heillwasserautomaten sind ausnahmslos an einen 
Schornstein anzuschlieI3en, e benso Gasheiztifen. 
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Das Gasregulativ enthalt fUr die Ableitung der Abgase von Gasgeraten folgende 
Bestimmungen, und zwar: 

Die Abstromoffnung des Apparates fUr die Verbrennungsgase mull mit einem 
gut ziehenden, direkt ins Freie fiihrenden Schornstein, welcher den Vorschriften der 
Bauordnung zu entsprechen hat, dichtschlieBend und fest verbunden sein. Der Schorn
stein darf nicht gleichzeitig fiir verschiedene Stockwerke dienen; der An
schluB anderer Feuerstellen aus dem gleichen Stockwerk ist jedoch zulassig. 

1st in bestehenden Gebauden ein geuiauerter Abzugschlauch nicht zu erreichen, 
so konnen zur Ableitung der Verbrennungsprodukte ausnahmsweise auch dichtschlie
./lende, feuersichere Rohre mit geniigender Zugwirkung verwendet werden, welche 
ins Freie miinden und dort mindestens zwei Meter hoch gefiihrt sein miissen. 

Es ist zweckmaBig, bei der Ermittlung des erforderlichen Rohrdurchmessers sich 
an die nachsteheIide Zahlentafel zu halten: 

Bei einem stiindlichen Gasverbrauch des Gerates von ma: 2 5 7 10 15 
erforderlicher Durchmesser des Abzugrohres in cm: 101215 17 20 

AlB Grundsatz hat aber zu geIten, daB die Abgaseableitung in ihrem Durchmesser 
niemals kleiner bemessen sein darf als der Abgasestutzen an dem zur 
Verwendung kommenden Gasgerat. SolI die Abgaseableitung fUr die Abfuhr 
der Abgase mehrerer Gasgerate dienen, so mull der Querschnitt der Abgaseleitung 
in den einzelnen Abschnitten jeweils die Summe der Abzugquerschnitte der 
anzuschlie./lenden Gasgerate betragen. Mehr alB drei Gasgerate sollen aber nicht an eine 
gemeinsame Abgaseableitnng angeschlossen werden. 

Die Abgaseableitung yom Gasgerat zum Schornstein muB stets so verlegt sein, 
daB unniitze Wege vermieden werden, die Leitung aber zur Schornsteinmiindung 
stetig ansteigt. Ebenso sind aIle unniitzen Richtungsanderungen in der Abgase
ableitung zu vermeiden. Sehr nachteilig ist die vielfach geiibte Gepflogenheit, die 
Richtung der Abgaseableitung unmittelbar oberhalb des Gerates durch Aufsetzen eines 
Rohrknies zu andern. Dies fiihrt in den meisten Fallen zu Stauungen, die die Wirkungs
weise des Gasgerates ungiinstig beeinflussen. Ein etwa notwendiger Bogen (Knie) solI 
erst in einer mindest dem dreifachen Rohrdurchmesser entsprechenden Entfernung 
yom Gasgerat angebracht werden. 

Das gleichzeitige Einmiinden von Abgaseableitungen von Gasgeraten und Heiz
einrichtungen fiir feste Brennstoffe in einen gemeinsamen Schornstein ist gestattet, 
wenn die Gerate im gleichen Stockwerk verwendet werden. Es diirfen jedoch nur 
hochstens vier Feuerstellen an einen Schornstein angeschlossen sein. 

Bei der Einmiindung der AbgaseabJeitung eines Gasgerates in einen Schornstein, 
an den auch Feuerstatten fUr feste Brennstoffe angeschlossen sind, ist darauf zu achten, 
daB die Einmiindung des Gasgerateabzuges stets oberhalb der Einmiindung des 
Rauchrohres des Kohlenofens angeordnet ist. 

Es ist weiters darauf zu achten, daB die Abgase im Schornstein ungebindert hoch
ziehen Mnnen. Das Abgaseableitungsrohr darf daher nicbt in den freien Querscbnitt 
des Schornsteins hineinragen. 

Der wechseInde Zug des 'Schornsteins darf auf den Heizraum des Gasheiz
oder -badeofens nicht einwirken. Zu diesem Zweck ordnet man Zugunter
brecher an, mit welchen fast aHe guten Gasheiz- und Gaswarmwasserbereitungs
apparate ausgestattet sind. 1st zu befiirchten, daB sich Windst6Be durch den 
Schornstein bis zu den Flammen fortsetzen und das Brennen derselben stOren 
k6nnten, so sind Riickstausicherungen einzuschalten, als welche vielfach schon 
die Zugunterbrecher ausgebildet sind. 

In der Abb. 38 sind die Wirkungen des Zugunterbrechers und der Riickstau
sicherung bildlich gekennzeichnet. 
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Schornsteine, die an kalten AuBenmauern hochgehen (freiliegende Feuermauern), 
sind meist fUr die Ableitung der Abgase von Gasgeraten ungeeignet. Der in den 
Abgasen enthaltene Wasserdampf verdichtet sich wahrend des Hochsteigens der 
Abgase im Schornstein infolge der vorzeitigen Abkiihlung der Abgase zu feinen 
Wassertropfchen. Die anfangs leichter als die sie umgebende Luft gewesenen Abgase 
werden dadurch schwerer als die Luft, die Wirkung des Schornsteins hOrt daher 
auf und es tritt eine Stauung der Abgase ein. Aus den im Schornstein nur langsam 
oder gar nicht mehr hochsteigenden Abgasen schlagen sich die Wassertropfchen 
an den den Schornstein begrenzenden kalten Wandflachen nieder und es kommt 
zur Bildung von feuchten Flecken im Schornsteinmauerwerk. Die nicht mehr 
abziehbaren Abgase treten in den Raum aus und verursachen Storungen. Es ist 
daher in Fallen, wo nur ortlich ungiinstig liegende Schornsteine zur Verfiigung 
stehen, die Ableitung der Abgase unmittelbar ins Freie vorzuziehen. 

Die einzig richtige Anordnung solcher Abgaseableitungen 
zeigt die Abbildung 39. 

Olini' 
Zvgv/lti'rbrl'dlv/l§ 

Alit 
Zvgl//llerbredlVI7§ 

Abb. 38 
Zugunterbreoher und Riiokstausioherung (Wirkungsweise) Abb. 39. Abgasableltung 

Nach dem Gerat ist in richtiger Entfernung in die aufsteigende Abgaseableitung 
eine Riickstausicherung einzubauen; dann ist fiir die Verbindung des aus dem 
Raume austretenden Robres mit dem auBen zwei Meter hoch;wfiihrenden ein 
T-Stiick zu verwenden, dessen freierAst nach unten vollstandig offen sein muB. 
Hierdurch kann das sich bildende Niederschlagswasser frei abflieBen. Aber auch 
im hochgehenden Rohrstiick auftretende Sturzwinde konnen den Austritt der 
Abgase nicht behindern, da diese dann nach unten abstromen konnen. 

ZweckmaBig ist es, das obere Ende des auBen hochsteigenden Rohres mit einer 
Windschutzhaube zu versehen. Besonders ist hier darauf zu achten, daB nur 
Windschutzhauben verwendet werden, die tatsachlich die Sturzwinde von der 
Schornsteinmiindung ablenken. 

Vollstandig ungeeignet sind drehbare Windschutzhauben fiir Schornsteine 
und Abgaseableitungen von Gasgeraten. Da die Abgase Wasserdampf mitfiihren, 
konnen im Winter diese drehbaren Windschutzhauben leicht festfrieren. Bei einer 
Anderung der Windrichtung kann dann eine so festgefrorene Windschutzhaube 
geradezu als Windfanger wirken. 

Bauratgeber, 9. Aun. 
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D. Versorgung von Hiiusern mit kaltem und warmem Wasser 
I. Kaltwasserbedarf und dessen Versorgung 

Trinkwasser muB frei von Krankheitserregern, klar, farb- und geruchlos sein, 
dad keinen fremdartigen Geschmack haben und soll die Temperatur von 7 bis 
13° C weder unter- noch iiberschreiten. Der Wohlgeschmack wird hauptsachlich 
durch Kohlensaure erzielt; nach Reichardt & Kubel ist Trinkwasser noch gut 
zu nennen, wenn es unter 100000 Teilen nicht mehr enthalt als: 
10 bis 50 Teile festen Riickstand, 0,2 bis 3 Teile ChIor, 
0,4" 1,5 "Salpetersaure, 6,3 " 10 " Schwefelsaure, 
3 " 5 "organische Stoffe, 18 ,,20 deutsche Hartegrade, 

wobei man unter deutschen Hartegraden das Vorhandensein von I Teil 
Kalziumoxyd auf 100 Teile Wasser versteht. 

Stadte haben im allgemeinen eine zentrale Wasserversorgung, 
wahrend in landlichen Gegenden die Einzelversorgung vorherrschend 
ist. Der Verbrauch an Wasser richtet sich nach der Zahl der Einwohner, den 6rtlichen 
Verhaltnissen, der Zahl der Gewerbetreibenden u. dgl. (siehe Wasserbedad, S.15). 

II. Anschluf3 des Einzelhauses an die Zenlralwasserversorgung (Abb. 40) 
Der AnschluB des Einzelhauses an das StraBenhauptrohr edolgt durch An

bohren der Hauptleitung oder durch in diese eingesetzte Abzweigstiicke. Yom 
StraBenhauptrohr fiihrt die Zuleitung (HausanschluBleitung genannt) ins 
Hausinnere zum Wassermesser. Hinter der Anbohrung befindet sich der StraBen
wechsel und wird sowohl dieser als auch die Zuleitung bis zum Wassermesser durch 

das Wasserleitungswerk montiert. 
Vor den Wassermesser wird noch 
der Hauswechsel eingebaut. 

Um Frostgefahr auszu-
schlie Ben, muB die Zuleitung 
rund 1,50m unter dem StraBen
niveau verlegt werden. 

Die Dimensionierung der 
Zuleitungen unter 30 m Lange 
kann entsprechend den nach
stehenden Angaben edolgen: 

Abb. 40. Schematische Darstellung der Installation der Fiir I Zapfstelle mit 10 bis 
HausanschluBleitung 20 mm Durch£luB6ffnung minde-

St = StralJenwechsel, H = Hauswechsel, W = WaEsermesser stens 15 mm lichter Durchmesser. 

Fiir 2 bis 20 Zapfstellen mit 10 bis 20 mm Durch£luB6ffnung mindestens 25 mm 
lichter Durchmesser. 

Fiir 20 bis 40 Zapfstellen mit 10 bis 20 mm Durch£luB6ffnung mindestens 
30 mm lichter Durchmesser. 

Fiir 40 bis 60 Zapfstellen mit 10 bis 20 mm Durch£luB6ffnung miIidestens 
40 mm lichter Durchmesser. 

Uber 60 Zapfstellen mit 10 bis 20 mm DurchfluB6ffnung mindestens 50 mm 
lichter Durchmesser. 

Zuleitungen iiber 30 m sollen nicht unter 40 mm lichte Weite 
erhalten. 
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Der Raum, in welchem der Wassermesser aufgestellt wird, muB gegen Frost 
und Beschadigungen geschiitzt und jederzeit zuganglich sein. 

Von hier ab beginnt das Hausrohrnetz. Die Hauptverteilung erfolgt in der 
Regel im Keller, wo sie am einfachsten durchgefiihrt und auch durch Verlegen 
in einer Tiefe von rund 0,6 m unter Kellersohle gegen Frost geschiitzt werden kann. 
Um Setzungen und Beschadigungen der Rohrleitungen vorzubeugen, werden 
diese in einen geschlichteten Ziegelkanal eingebettet. Von der Kellerleitung zweigen 
die Steigleitungen ab, die man derart anordnet, daB moglichst viele Auslaufstellen 
in den einzelnen Stockwerken durch kurze Verbindungen angeschlossen werden 
konnen. Die Absperrventile der Steigstrange werden unter einem Abdeckrahmen 
leicht zuganglich verlegt und erhalten Entleerungshahnchen, um bei AuBerbetrieb
setzung oder Reparatur eines Stranges diesen leicht entleeren zu konnen. 

Am tiefsten Punkt der Kellerleitung liegt, ebenfalls unter einem Abdeckrahmen, 
der Hauptabsperrhahn mit Entleerungshiihnchen, der die gesamte Haus
wasserleitung, mit Ausnahme des allgemeinen Auslasses, absperrt. Letzterer 
solI mogIichst im ErdgeschoB des Hauses montiert werden und stellt jenen Auslauf 
dar, welcher die Abgabe von Wasser wenigstens an einer Stelle des Hauses 
ermogIichen soIl, falls die sonstige Hausleitung aus irgendeinem Grunde abgesperrt 
werden muB. 

Sind die Kellerleitungen und Steigstrange verlegt, so wird eine Dichtigkeits
pro be fiir das ganze Rohrnetz vorgenommen. Bei groBen Objekten kann diese Druck
probe auch abschnittsweise erfolgen. Zu diesem Zwecke werden samtliche Auslasse bis 
auf den hOchstgelegenen verpfropft; zwecks Entweichen der Luft bleibt dieser hOchst
gelegene AuslaB so lange offen, bis eingepumptes Wasser daselbst austritt. Hierauf 
wird derselbe abgedichtet. Erst nach durchgefiihrter Druckprobe werden die 
Rohrgraben im Keller zugeschiittet und die Mauerschlitze verputzt. 

Materialien fUr die Herstellung der Wasserleitungen: 
Fiir Leitungen iiber 40 mm Durchmesser guBeiserne Muffen

druckrohre und deren Formstiicke. 

Normale gerade Muffenrohren 
nach deutschem Normale 

Lichte 
N ormalgewicht 

Wand- Muffen- Muffen- Bau- ie ie 
Weite starke weite tiefe Hinge 1 Kurrent- 1 Kurrent-

der meter meter 
D a D2 t' L Muffe Rohr Rohr 

ausschl. einschl. 
der Muffe der Muffe 

mm m kg 

40 8,0 70 74 2,0 2,7 8,8 10,1 
40 8,0 70 74 2,5 2,7 8,8 9,9 
50 8,0 81 77 2,0 3,1 10,6 12,1 
50 8,0 81 77 2,5 3,1 10,6 11,8 
60 8,5 92 80 3,0 3,9 13,3 14,6 
70 8,5 102 82 3,0 4,4 15,2 16,7 
70 8,5 102 82 4,0 4,4 15,2 16,3 
80 9,0 113 84 3,0 5,1 18,2 19,9 
80 9,0 113 84 4,0 5,1 18,2 19,5 
90 9,0 123 86 3,0 5,7 20,3 22,2 
90 9,0 123 86 4,0 5,7 20,3 21,7 

eines 
Rohres 

von vor-
stehender 
Baulange 

20,2 
24,7 
24,3 
29,6 
43,7 
50,0 
65,2 
59,8 
79,0 
66,6 
86,9 

44" 
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Lichte Wand-
N ormalgewicht 

Muffen- Muffen- Bau- je je 
Weite starke weite tiefe lange 1 Kurrent- 1 Kurrent- eines 

der meter meter Rohres 
D 0 D2 t' L Muffe Rohr Rohr von vor-

ausschl. einschl. stehender 
der Millfe der Muffe Baulitnge 

mm m kg 

100 9,0 133 88 3,0 6,2 22,3 24,4 73,2 
100 9,0 133 88 4,0 6,2 22,3 23,8 95,5 
100 9,0 133 88 5,0 6,2 22,3 23,6 118,0 
125 9,5 159 91 3,0 7,6 29,1 31,7 95,0 
125 9,5 159 91 4,0 7,6 29,1 31,0 124,0 
125 9,5 159 91 5,0 7,6 29,1 30,6 153,1 
150 10,0 185 94 3,0 9, 36,4 39,7 119,2 
150 10,0 185 94 4,0 9,9 36,4 38,9 155,6 
150 10,0 185 94 5,0 9,9 36,4 38,4 191,9 
175 10,5 211 97 3,0 12,0 44,4 48,4 145,1 
175 10,5 211 97 4,0 12,0 44,4 47,4 189,5 
175 10,5 211 97 5,0 12,0 44,4 46,8 234,0 

200 11,0 238 100 3,0 14,4 52,9 57,7 173,0 
200 11,0 238 100 4,0 14,4 52,9 56,5 226,0 
200 11,0 238 100 5,0 144 52,9 55,8 279,0 

Der Preis fiir 100 kg Rohre betragt durchschnittlich S 52,00. 
Die Zuleitungen von der StraBe in das Gebaude sowie die Hausleitungen werden 

aus schmiedeisernen, verzinkten, verstarkten Wasserleitungsrohren 
nach dem Lemberger Normale hergestellt. 

Tabelle nahtloser Lemberger Rohre 
und Rohre nach dem Normale der Gemeinde Wien mit Gewinden und Muffen 

Innendurchmesser engl. Zoll 
AuBendurchmesser des Rohres und Gewindes mm 
Wandstarke 

Preis je Lfm, in normalen { 
Fabrikationslangen, in Groschen 

rund mm 

schwarz 
verzinkt 

y:! % 1 lY4 ly:! 2 
21Y4 26% 33y:! 42Y4 48Y4 60 
3% 4 4y:! 4y:! 5 5 

1
381 1453155516821 90611242 
475 576 727 908 1204 1660 

Die Verbindung vorstehender Rohre erfolgt durch verzinkte Verbindungs
und Formstiicke. 

Bis zu 1" verwendet man ferner Bleidruckrohre, welche durch L6tung mit
einander verbunden werden. 

Gewichtstabelle der Bleidruckrohre 
kg je m 

2/sZo11 = 10 x 18 mm Drucksicherheit 20 Atm. 1,87 
1/2 " = 12,5 x 21,9 

" " 
18 

" 
2,80 

3/4 " 19 x 29,5 13,5 
" 

4,55 

1 " 23 x 37 
" " 

15 
" 

7,56 

Der Preis je Kilogramm Bleirohr stellt sich ungefahr auf S 1,50. 
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m. Wasserbeschaffung durch Pumpen 

Die Zentralwasserversorgung wird aus technischen, mehr noch aus wirt· 
schaftlichen Grunden meist n ur fur ein begrenztes Ge biet eingerichtet, so 
daB Hauser und Gebaude auBerha.lb dieses Gebietes von den Vorteilen derselben 
ausgeschlossen sind. Die Wasserversorgung solcher Anwesen erfolgt mittels Pum pen, 
das sind Maschinen, die der Ortsanderung und Forderung von Wasser dienen, und 
zwar in der Weise, daB sie das Wasser ansaugen und an eine gewunschte Stelle 
auf einem genau vorgeschriebenen Wege fordern. 

Hierzu werden verwendet: Kolben·, Kreisel., Rotations·, 
Hand· sowie Dampfstrahlpumpen. 

Bei der Wasserversorgung eines W ohnhauses durch Pumpen 
handelt es sich darum, die Forderung des Wassers automatisch ----t
dem jeweiligen Wasserkonsum anzupassen, urn von der Auf· 
merksamkeit der Bedienungspersonen unabhangig zu sein. Dies .~ 
wird durch die Wasserversorgung unter Verwendung eines Hoch. =-~ 
behaIters erreicht, bei welcher die Pumpe das Wasser so lange 
in den HochbehaIter fordert, bis der Wasserspiegel in dem· 
selben eine 0 bere Grenze erreicht hat. Erst wenn der Wasser· 
spiegel durch Entnahme so weit gesunken ist, daB er bis zu einer 
unteren Grenze gefallen ist, wird die Pumpe automatisch wieder 
in Betrieb gesetzt und fordert hierauf so lange, bis der Wasser. Abb. 41. Schwimmer· AnlaLlvorrichtung 
spiegel wieder bis zur oberen Grenze gestiegen ist. 

Wenn das betreffende Elektrizitatswerk es zulitBt, kann der Motor auch durch einen 
AnstoBhalter {Abb. 41) direkt eingeschaItet werden; anderenfalls mliBte eine besondere 
Vorrichtung vorgeschaltet werden. 

IV. Warmwasserbereitung 

a) Warmwasserbereitungsanlagen fur ortliche Entnahme: Warm· 
wasserbereitung und ·versorgung sind vereinigt. 

b) Zentral· Warmwasserbereitungsanlagen: Ein Warmwassererzeuger 
versorgt eine groBere Anzahl Auslaufstellen. 

Der Warmebedarf wird aus WE = Q (tl-tO) berechnet, wobei Q die Wassermenge 
in kg bedeutet, die von to auf tl Grad erwarmt wird. Auf den derart ermittelten Warme· 
bedarf kommt noch ein Zuschlag von 10 bis 20%. 

Praktische Angaben liber die GrOBe des Warmwasserbedarfes (siehe auch S. 15): 
Es werden benotigt: 

FUr Badewannen ...................................... 200 1 Warmwasser 
" FuBbadewannen.................................... 20 bis 25 " " 

Sitzbadewannen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 " 
" Waschtische je nach GroBe je Kopf und Tag ........ 25 " 35" 

" " Bidets............................................ 12 " 
" " Klichenspliltische je nach GroBe je Becken. . . . . . . . . .. 40 " 80" 

Von den fUr den HaushaIt erforderlichen Wassermengen (50 bis 701 je Kopf 
und Tag) entfallen durchschnittlich etwa zwei Drittel fUr Koch. und Reinigungszwecke. 

a) Warmwasserbereitungsanlagen filr IirtIiehe Entnahme 

1. Mit Hilfe von fest em Brennstoff. Hierher gehoren die Kohlen· 
badeOfen. 
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Sie bestehen aus einem zylindrischen Kupferblechkessel, der in einem guBeisernen 
Unterteil, welcher die Feuerbuchse enthalt, ruht. Die Feuergase steigen in einem 
eingebauten Kupferrohr hoch, geben die Warme an die Wand des Wasserbehalters ab 
und munden sodann in den Schornstein. 

GroBen von KohlenbadeOfen 
Durchmesser des Zylinders in englischen Zoll .... . . 12 
Durchmesser des Zylinders in Millimetern .... . ... . . 316 
ZylinderhOhe 1,27 m; Wasserinhalt ungefahr Liter .. 95 
Preis je Stuck . ....... . ... . . .. . . . . .. . .... . ... . S 200,00 

2. Mit Hilfe von Gas (siehe S. 683). 

13 
341 
lI5 
210,00 

14 
369 
135 
230,00 

15 
395 
155 
240,00 

3. Mit Hilfe von Elektrizitat. Die elektrischen Warmwasser-
erzeuger werden als Durchlauferhitzer und Speicher hergestellt. 

Durchlauferhitzer dienen meist zur Erwarmung kleiner Wassermengen, da 
sie verhaltnismaBig groBe Strommengen innerhalb kurzer Zeit erfordern. 

Warmwasserspeicher kommen hauptsachlich fUr groBere Anlagen in Betracht, 
wenn billiger Strom (Nachtstrom) zur Verfngung steht, werden jedoch in letzter Zeit 
auch fUr klein ere Einzelversorgungsanlagen verwendet. 

1m wesentlichen besteht ein Speicher aus einem Wasserbehalter mit Zu- und Ab
laufrohr. In dem Behalter ist die elektrische Heizung und ein automatischer Temperatur
regler eingebaut. Umgeben ist der lnnenbehalter von einer starken Warmeisolations
schicht, die durch eine Blechummantelung abgeschlossen wird. Durch die Speicher
fahigkeit des Wasserinhaltes ist eine zeitliche Trennung von Wassererwarmung und 
Wasserentnahme moglich und ferner eine groBe Ergiebigkeit im Augenblick der Warm
wasserentnahme gewahrleistet. Die Zeit der Stromaufnahme des HeiBwasserspeichers 
ist auf diese Weise ebenfalls von der Zeit der Warmwasserentnabme unabhangig gemacht; 
ist das Wasser im Speicher auf eine Temperatur von etwa 85° C erwarmt, so tritt der 
automatische Temperaturregler in Tatigkeit, der den Heizstrom selbsttatig abschaltet. 

Bei voller Ausnutzung des Speicherwassers sind auf 11 Wasser etwa 0,1 bis 0,11 kWh 
zur Wassererwarmung und Deckung der Warmeverluste erforderlich. 

1 

. \ hh. 42. Boilcr' mil lIeiz cblnngc in \ 'cl"billllung 
mit ",lederllrucktlam prke'~el 

4. Einzelerwarmung mit Dampf (Abb. 42). Die Erwarmung erfolgt in 
einem Vorratsbehalter, in dem eine mit Dampf geheizte Rohrschlange ein-
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gebaut ist. 1 m2 Heizsohlange kann mit 5000 bis 6000 WE in der Stunde bewertet 
werden. Das Kondenswasser wird zum Dampfkessel zuriickgefiihrt. 

Ferner kann die Warm-
t wasserbereitung durch 

unmittelbares Ein-

Abb. 43a 
Heizschlange 

zum Elnbau um den 
Feuerraum elnes 

Kiichenherdes 

flieBt das erzeugte Warmwasser vom Behalter 
durch eine Rohrleitung zur Entnahmestelle. 

Die bequemste Warmwasserbereitung 
mittels Dampf ist die direkte Mischung 
von Dampf und Kaltwasser in einem Misch
hahn vor Austritt aus demselben. 

5. Einzelerwarmung mit Hilfe von 
Warmwasser. Anwendung seltener; statt der 
vorerwahnten Dampfueizschlange kann eine' 
solche fiir Warmwasser verwendet werden, deren 
Riickleitung wieder zum Warmeerzeuger fiihrt. 

b) Zentral-Warmwasserbereitungsanlagen 

1. Gemeinsame Warm.wasserbereitung 
vom Kiichenherd aus. 

Die Anlage besteht aus dem Herdeinsatz 
(Heizschlange oder Heizflaschen, Abb. 43a). 
dem Warmwasserreservoir (Boiler). der Ver
bindungsleitung zwischen Heizschlange und 
Behalter, der Verteilungsleitung sowie dem 
Filll- und Expansionsreservoir. 

Das Verbrauchswasser wird entweder selbst 
durch die Heizschlange in den Kiichenherd 
geleitet, dort erwarmt und sodann nach 
dem Speicherbehalter hochgefiihrt (direkte 
Erwarmung) oder es erwarmt sich nur das 
in einer Zirkulationsleitung befindliche Heiz
wasser im Herd und gibt, in Rohrschlangen 
durch den Behalter hindurchgefiihrt, seine 
Warme an das dort aufgespeicherte Gebrauchs
wasser abo Da das Gebrauchswasser oft kalk
haltig ist, daher bei den hohen Temperaturen 

blasen von Dampf in 
das V orratsreservoir mit 
Hille eines Dampfstrahl
anwarmers erfolgen. In 
beiden vorerwahnten Fallen 

A Gasautomat 
-- Kaltwasser 
---- Warmwasser 
----. Gasleitung 

® Itiickschlagventil 

-----~-

Abb. 43 b. Zentrale Warmwasserversorgungs
anlagen mit Hilfe eines Gasautomaten 

----- Kaltwasser 
--Warmwasser 
-~ Abnullieitung 

a. Absperrventil 
7' Itiickschlagventn 
S Sicherheitsventil 

Abb.44. Hochdruck-Heillwasserspeicher
anlage mit mehreren Zapfstellen 

der Herdfeuerung in den Heizschlangen Verlegungen durch Kalkniederschlage 
eintreten willden, empfiehlt sich die indirekte Erwarmung_ 

bald 
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2_ Durch Gas (siehe auch S. 686). Die Anordnung einer zentralen Warm
wasserversorgung mit Hille eines Gasautomaten zeigt Abb. 43b. 

3. Durch Elektrizitat. Hier kommt hauptsachlich die Erwarmung in Speichern, 
allerdings nur bei geringen Stromkosten (vornehmlich durch Nachtstrom), in Frage. 
(Schematische .Anordnung Abb_ 44.) 

4. Durch Dampf oder Warmwasser. Als Warmequelle beniitzt man vielfach 
Dampf- oder Warmwasserheizungen. Rohrschlangen, die von Dampf oder Warmwasser 
der Zentralheizungsanlagen durchstromt werden, werden in einem Boiler eingebaut, 
der entweder unmittelbar an die Kaltwasserleitnng angeschlossen oder durch ein Filll
reservoir mit eingebautem Schwimmkugelhahn gespeist wird. 

Die Warmwasser fiihrenden Rohrleitungen werden aus schmiedeisernem ver
zinkten Leitungsrohr (siehe Tabelle S. 658) hergestellt und miissen mit stetigem Gefalle 
verlegt und isoliert werden. 

Tabelle iiber DurchfluBmengen fiir Warmwasserleitungen in Ijsek 

'P 
T 

1,00 
0,50 
0,33 
0,20 
0,14 
0,10 
0,067 
0,050 
0,033 
0,020 
0,014 
0,010 

13 

0,39 
0,28 
0,22 
0,17 
0,15 
0,12 
0,10 
0,09 
0,07 
0,055 
0,047 
0,039 

d = Iichter Durohmesser in Mlllimetern 
Anmerkung 

20 25 32 38 51 

1,00 2,00 3,74 5,74 11,9 11 = die zur Verfiigung stehende 
0,70 1,40 2,64 4,12 8,4 Druckhohe in Metern 
0,58 1,16 2,15 3,31 6,9 Z = Litnge der Leitung in Metern 
0,45 0,90 1,67 2,57 5,3 ¥ = Reibungsgeflllle 0,39 0,78 1,41 2,23 4,5 
0,32 0,64 1,18 1,81 3,7 
0,26 0,52 0,97 1,48 3,0 
0,22 0,44 0,85 1,28 2,7 
0,18 0,36 0,69 1,04 2,2 
0,14 0,28 0,53 0,81 1,7 
0,12 0,24 0,45 0,75 1,4 
0,10 0,20 0,37 0,57 1,2 

E. Sanitiire Einrichtungen 
1. Wandbrunnen, Kiichenausgiisse und SpiiItische (Abwiische). Unter jedem Aus

lauf wird ein Wandbrunnen oder Ausgull angeordnet. 
Die Wandbrunnen (aus GuBeisen) bestehen aus dem in einem Stiick gegossenen 

Becken mit Riickwand, dem GeruchverschluB (Sieb und Glocke oder nur Sieb) und 
dem Ablaufstutzen, der durch die Ablaufmaske verdeckt wird (Abb.45). 

_'I7{)_ 
I I 
I_--t--.......... ' 

\f} 
I 
i 

+ 

Abb. 45. Wandbrunnen 

Ausgiisse dort ver
wenden, wo groBere oder 
breiartige Mengen entfernt 
werden sollen (Abb. 46). 

Die Kiichen.spiil-
tische (Abwasche) be
stehen aus einem Holzge
stell (oder cinem Schmiede. 
eisenrahmen), in dem ein 
oder mehrere Becken aus 
Zink-, verzinktem Eisen
oder Kupferblech einge
baut sind; auch Spiiltische 
mit guBeisernen, innen 
emaillierten oder mit 
Fayence- und auch Feuer

tonbecken, die auf Wandkonsolen oder in einem FuBgestell montiert werden. 
stehen in Verwendung. 
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Unter den Abwaschen ist in der Ablaufleitung ein Fettfanger mit groBer 
Reinigungsschraube vorzusehen. 

~jOO_ 
I 

Abb. 46. AusguJ3 

0°.° • . ' , 
' .. W" " 

2. Klosettanlagen. In Objekten, die keine Wasserleitung haben, werden 
Klosettypen verwendet, bei denen die Abfuhr der Fakalien durch bloBes EingieBen 
von Wasser in die Schale erfolgt (Trichter- und Klappenklosetts ohne Spiilwasser
behalter) oder das Reinigungswasser in einen mit der Schale in Verbindung stehenden 
Wasserbehalter (Riickenreservoir) gegossen wird (Klappenklosetts mit Riickenreservoir). 

Letztere werden auch mit Wasserbehalter mit selbsttatiger Fiillung (Schwimm
kugelventil) au~gefiihrt und direkt an die Wasserleitung angeschlossen. 

Spiilklosetts mit Hochreservoir (einwandfreieste Klosettbauart) 
gelangen dort zur Aufstellung, wo eine Hauswasserleitung vor
handen ist. 

Abb.47 
Auswaschbecken 
(Panamaschale) 

Abb.48 
Tiefspiilbecken 
(Balticschale) 

Abb. 50. Hochspiilkasten 

/, 

4-bb. 49. Absaugebecken 

Sie bestehen aus einem Hochspiilkasten, der eventuell durch Ventilspiilvorrich
tungen, wie Flussometer, Aquaspiiler u. dgI., ersetzt werden kann, der Klosettschale 
samt Sitzbrett, dem Spiilrohr, das ist die Verbindungsleitung zwischen Spiilkasten 
und Klosettschale, sowie der Gainze, das ist dem AnschluBrohr zwischen Klosettschale 
und dem Abortabfallrohr. 

Ais Material fiir die Spiilbecken dient meist Fayence und emailliertes GuBeisen. 
Man unterscheidet: Auswasch-, Tiefspiil- und Absaugebecken. 
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Die Auswaschbecken bestehen aus einem flachen, schalenformig ausgebildeten 
Becken und dem darunterliegenden GeruchverschluB (Abb.47). 

Die Tiefspulbecken haben die Form eines Trichters, der unten in den Geruch
verschluB ubergeht (Abb. 48). 

Die Absaugebecken haben ebenfalls trichterformige Becken mit anschlieBendem 
GeruchverschluB, jedoch hohem Wasserstand; sie arbeiten mittels Heberwirkung 
(Abb. 49). 

Die Spiilkasten haben die Aufgabe, eine gewisse Wassermenge in Vorrat 
anzusammeln, durch die nach Betatigung des Zuges, durch sofortige heftige 
Spiilung, die Klosettschale gereinigt wird. 

Die meisten Spiilkasten arbeiten mit Heberwirkung, wodurch der Wasserinhalt in kiirzester Zeit 
zum Abfluf3 gebraeht wird; hierauf fiillt sieh der Spiilkasten dureh einen Sehwimmkugelhahn von neuem 
aus der Leitung. Die Spiilkasten werden aus Guf3elsen, emailliertem Eisenbleeh und Fayenee hergestellt. 
Eine der gebrauehliehsten Konstruktionen ist in Abb. 50 dargestellt. 

Die Spulrohre werden meist aus Bleirohren 32 mm 1. W., die Gainzen aus 
GuBeisen oder Blei hergestellt. Bei Abdichtung der Gainzeneinmundung in den 
Abzweiger des Abortabfallrohres besondere Sorgfalt verwenden! 

Dimensionen und Gewichte von Bleigainzen 

Durchmesser in englischen Zoll.............................. 4 

" 
auBerer in mm ................................. 108 

" 
innerer '" " ................................. 104 

Gewicht in kg je m ......................................... 7,63 

Preis je 1 kg ...... S 1,50 

5 
136 
132 

9,70 

3. Pissoiranlagen. PiBbecken (Urinoirs) werden in Bureaugebauden, Gast
hausern u. dgI., seItener in W ohnhausern, aufgestellt. Oft werden an Stelle mehrerer 
Urinoirs PiBwande. angeordnet. Meistens werden PiBbecken mit Wasserspulung, die 
entweder standig oder von Zeit zu Zeit (intermittierend) in Tatigkeit ist, versehen 
und mittels GeruchverschluB direkt an die Ablaufleitung angeschlossen (Abb. 51). 

Die Pissoirschalen werden aus Fayence sowohl fUr flache Wand als auch in 
Eckform, PiBwande meist aus geglattetem Beton oder Schieferplatten hergestellt. 
FUr Olpissoire werden auch Schalen aus emailliertem Stahlblech verwendet (Abb. 52). 

U nter den Pissoirschalen ist ein meist aus verzinktem Eisen oder Messing hergestellter 
FuBbodensiphon anzuordnen (Abb. 53). Vor Inbetriebsetzung ist der Siphon mit 
Wasser zu £lillen und hierauf so lange 01 in denselben einzugieBen, bis die Olschichte 
eine Hohe von ungefahr 10 mm hat. 

4. Badeeinricbtungen. Fur W ohnungen kommen bauptsachlich Wannenbader in 
Betracht; Badekabinen mit Brausebadeinrichtungen (fur Kleinwohnungen) haben, 
obwohl sie vollauf genugen und in Anlage und Betrieb viel billiger sind, erst in 
letzter Zeit Eingang gefunden (Abb. 54). Die Badewannen werden meist freistehend, 
seltener versenkt montiert, oft auch an Wanden an- oder in Nischen eingebaut und 
mit Umkleidungen versehen. 

Freistehende Badewannen werden aus Holz (heute nur mehr fur Moor-, 
elektrische und medizinische Bader) oder aus Zinkblech (wegen ihrer Billigkeit 
[Preis S 150J bei Klein~ohnungsbauten) hergestellt. Teurer, jedoch bestandiger 
sind Badewannen aus Stahlblech, die innen und auBen emailliert ausgefuhrt 
werden (Preis S 250) und den Vorteil der leichten Reinigungsmiiglichkeit bieten. 
Am haufigsten im Gebrauch sind die guBeisernen, innen emaillierten, auBen 
grundierten Badewannen (Abb.55). Die iiblichen AusfiihrungsgriiBen sind aus 
nachfolgender Tabelle zu cntnehmen. 
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Tabelle fiber gu6eiserne, innen emaillierte Badewannen 

Nummer I 1 
I 

2 I 
I 

3 
Normal-

4 
I 5 wannen 

Aullere obere Lange . .. em 152,5 164,5 167 171 182 183 

" " 
Breite ... 

" 73 71 73,5 76 73,5 78,5 
lnnere Tiefe ........... 

" 43,5 43,5 43,5 46,5 43,5 50 
Gewicht ohne Fiille ... kg 79 90 92 102 112 122 

Preis einer Normalwanne S 180,00 

.\bb. ,;2. OlpiOanlagc 

.\.bb. ';3. Tullet··O!. rpbOll 

Gulleiserne Badewannen werden auf vier guBeiserne Fiille gesteHt, in Luxus
badern oft auf einen durchgehenden Sockel. Bei Anbau an Wande oder Einbau in 
Nischen werden die freistehenden Seiten mit Kacheln verkleidet. Hierbei ist auf dichten 
Anschlull der Wand bzw. der Wandverkleidung besonders zu achten! 

Wannen aus Feuerton kommen nur in sehrluxuriosen Badezimmern zur Auf
steHung. Gewicht rund 250 bis 400 kg. 
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Versenkte Badewannen sind zur Ganze oder nur teilweise in den FuBboden 
eingelassen, daher beim Bau entsprechende Vorkehrungen treffen! Der Korper einer 
versenkten Wanne wird aus Beton hergest!lllt, die Wande mit Fliesen verkleidet. 

__ /(aI/wasser 
---- lias 
'.------ lfarl1lJlla5ser 

Abb. 54. Badekabine 

Neben den Badewannen werden in 
besser ausgestatteten Badezimmern auch 
Sitzbadewannen aufgestellt, die aus 
den gleichen Materialien hergestellt und mit 
Standbatterien ffir Kalt- und Warmwasser
leitungen versehen werden. 

Alle W annen sind mit einer 
Uberlaufvorrichtung auszu
statten, die in die AbfluBleitung 
der Wannen miindet, in der eine 
Geruchsperre vorzusehen ist_ 

o. Bidets. Sie bestehen aus 
Fayence oder Feuerton, werden 
mit einem Spiilrand ausgestattet 
und erhalten Ablaufventile (ahnlich 
den Waschtischablaufen). Bei ein-

~ TO ------..... _--

fachen Ausfiihrungen fiihrt die Kalt
und Warmwasserzuleitung zu einem 
gemeinsamen Einlaufstutzen, vor 
welchem in beiden Leitungen Ab
sperrventile eingebaut sind. Bei 
feineren Ausfiihrungen wird noch Abb. 55. Badewanne 

Abb. 56. Bidets 

eine Bodenbrause angeordnet, zu 
der von der Standbatterie Kalt- und Warm
wasser zugefiihrt werden (Abb. 56). 

S. Waschbecken (Waschtische). Material: 
emailliertes GuBeisen, Fayence oder Feuer
ton_ Normale Ausfiihrungen (Abb. 57) 
60 bis 70 em lang und 40 bis 50 em breit, 
Handwaschbecken bedeutend kleiner. Die 
Waschtische werden entweder an die Riick
wand angebaut oder freistehend montiert_ 
Auslaufventile: Schwenk- oder Steh
hahne. Ablaufventil: Kegel- oder Hebel
ventil, letzteres in Form eines Standrohr
ventils. 

r§J @ @~-

© 

Abb. 57. Waschbecken 

F. Anwesen-Entwasserungsanlagen im Anschlu:13 an ein Kanalisationsnetz 

Die Grundleitungen werden aus Steinzeugrohren hergestellt (vgl. Tabelle 
S. 416); deren Hauptrohre erhalten fUr ein Gebaude mit nicht mehr als 
lOOO m 2 Grundflache 150 bis 200 mm Durchmesser, die Nebenkanale einen 
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solchen von lOO bis 125 mm. In einer derart dimensionierten Kanalisation konnen 
15 Sekundenliter leicht abgefuhrt werden. 

Hauptleitungen sollen mit einem Gefalle von I: 20 bis I: 50 verlegt werden, 
da sonst eine regelmaBige Durchspulung der Leitung erforderlich ist. Grund
satzlich sollen aIle Kanale auf kurzestem Weg aus dem Gebaude 
gefuhrt werden. Sowohl bei jeder Richtungsanderung als auch beim Austritt 
aus dem Hausinnern ist in der Kanalisation ein Revisionsschacht mit darunter
liegendem Putzrohr anzuordnen. 

Niederschlagswasser aus den HOfen sind im AnschluB an das Haus
kanalisationsnetz abzuleiten; hierzu dienen Bodenentwasserungen, die behufs 
leichter Reinigung mit einem aushebbaren Schlammtopf, in dem die groberen 
Verunreinigungen zuruckgehalten werden, versehen sind. Die auf das Dach von 
Gebiiuden auffallenden Niederschlagswasser werden mittels Abfallrohren, die aus 
guBeisernen, schottischen Rohren, ferner aus Kupferblech-, meist jedoch aus 
Zinkblechrohren hergestellt sind, abgeleitet; die Einmundung in die Grundleitung 
kann ohne Einschaltung einer Geruchsperre erfolgen. Die Entwasserungsleitungen 
von Hofen und Dachern werden mit einem Mindestdurchmesser von lOO mm 
ausgefUhrt. 

Bra u c h was s e r, das sind aIle dem Wasserleitungsnetz entnommenen Wasser 
(wie Bader-, SpUl- und Waschwasser), werden in senkrecht gefUhrten, guBeisernen 
schottischen Abfallstrangen in das Hauskanalisationsnetz geleitet, uber deren 
Abmessungen nachfolgende Tabelle AufschluB gibt. 

Gewichte der schottischen Rohre in kg 

Gegenstand 
I Durchmesser in mm (") 

48 (2") 157 (2'/,") 170 (3") 198 (4") 1123 (5") 1148 (6") 

I L~~nl 
6' = 1800 mm 9,0 12 14 21 26 32 
5' = 1500 " 

7,0 8 11 17,5 21 28 

Gerades Rohr 
4' = 1200 " 

5,8 7 9,7 14 18 21 
3' = 900 

" 
4,0 6 7 10 14 15 

2' = 600 
" 

2,6 3 5,5 7 9 11 
l' = 300 " 

1,8 2 3 4 5 6 
--~ --~ --~ 

Bogen, 22'/,', 45', 67' und 90' 1,4 ,2 2,8 5 7 8 

" 
90', mit FulJplatte 2,5 5 6 8 10 12 

--- --~ --~ --~ 

Etagebogen 2 2,6 3 6,5 8 10 
--~ --~ 

Elnfache Abzwelge 2,4 3 4,4 7 8 12 
--~ --~ --

Deckel mit schmiedeeisernem Bugel 1,7 2,2 2,8 3,5 J,8 6 
und Schraube fiir Abzweige 

--' --~ --~ --~ 

Doppelte Abzwelge 3 3,3 5,5 9 l:l 19 
--~ --~ --~ --

57 1,9 - - - - -
70 2,2 2,4 - - - -

Reduktionsrohr von 98 auf 3,8 4 4,2 - - -
123 5 5,5 6 6,2 - -
148 5,5 6 6,5 7 7,3 -

Uberschubmnffe 1-1---~ 
--~ --~ 

0,7 0,8 1,5 1,8 2,5 

Siphon mit Deckel 3 4 I 6 9 14 20 

-~ 

Birnsiphon 5 7 I 11 -20-
25 I 30 

Putzrohr 2 2,,1 1~-~6- 8 10 
mit ovalem Putzloch und BiigelverschluLl 

Die Abfallstrange mussen eine Entluftung uber Dach erhalten, durch welche 
gesundheitsschadliche Gase ins Freie gefUhrt werden und das Ansaugen der 
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Wasserverschliisse der Geruchsperren verhindert wird. Wenn moglich ist jede 
Geruchsperre von ihrem hoohsten Punkte aus zu entliiften. 

Niederschlagswasser-Falleitungen (Regenrohre) werden meist senkrecht an 
den AuBenwanden gefiihrt. Bis zirka 2 m iiber dem Boden werden sie aus guB
eisernen Rohren hergestellt, bis zur Einmiindung in diese aus Rohren aus Zink
oder Kupferblech. 

Die Einrichtung von Anwesen-Entwasserungsanlagen sind genehmigungs
pflichtig und werden nach Fertigstellung durch die zustandige Behorde iiberpriift. 
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Arbeitsrecht und soziale Gesetzgebung 
Unter besonderer Beriicksichtigung der in Osterreich geltenden Vorschriften 

Von lng. Rudolf Schmahl, Zivilingenieur fiir das Bauwesen und Stadtbaumeister 

Beabsichtigt wird lediglich die Darlegung der Grundgedanken dieses Teiles 
der Gesetzgebung und die Darstellung des Rahmens derartiger Verordnungen, 
um die Erwerbung notwendiger Kenntnisse auf diesem Gebiete zu ermoglichen. 

Obwohl die Materien der beiden Gebiete vielfach ineinander iibergreifen, 
wurde der Ubersichtlichkeit halber eine Trennung in zwei gesonderte Abschnitte 
vorgenommen und zur beispielsweisen Darstellung die in Osterreich geltenden Vor
schriften herangezogen. 

A. Arbeitsrecht 
Das Verhaltnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist allgemein be-

griindet: 
1. in der ,Gesetzgebung, 
2. in Kollektivvertragen, die sich groBtenteils auf die Gesetzgebung stiitzen, 
3. in Einzelvereinbarungen, mangels kollektivvertraglicher Vereinbarungen, 
4. in Gesetzen und Vorschriften nber Arbeitsvermittlung und Schlichtung 

von Streitigkeiten aus dem Dienstverhaltnis. 

In Osterreich, wo vor dem Kriege bereits Ansatze fiir diese Art der Gesetzgebung 
vorhanden waren, kommen durch ihren Ausbau hierfiir folgende Gesetze, Verord
nungen und Vorschriften in Betracht: 

Zu Punkt 1: Das Bundesverfassungsgesetz yom Jahre 1920 erklart im Art. 10 
und 12 das Arbeiterrecht, den Arbeiter- und Angestelltenschutz, das soziale und Ver
tragsversicherungswesen als Bundessache, wodurch die diesbeziiglich zu -erlassenden 
Gesetze Geltung fiir das ganze Bundesgebiet erlangen, die Gesetze iiber Errichtung 
und Wirkungskreis des Bundesministeriums fiir soziale Verwaltung yom Jahre 1917 
bzw. der Verordnung yom Jahre 1923, das allgemeine biirgerliche Gesetzbuch, ins
besondere die §§ 1151 bis 1164, welche den Dienstvertrag, Anspruch auf Entgelt, im 
speziellen auch bei Krankheit und unverschuldeter Dienstverhinderung, Kiindigung, 
vorzeitige Aufl6sung usw. behandeln, sowie das Angestelltengesetz aus dem Jahre 1921, 
das genau die Pflichten und Rechte des Arbeitgebers und Arbeitnehmers abgrenzt, 
und endlich das VI. Hauptstiick der Gewerbeordnung (§§ 73 bis 86), das sich mit der 
privatrechtlichen Seite des Arbeitsverhaltnisses der gewerblichen Arbeiter und den 
damit zusammenhangenden Lehrverhaltnissen (Lehrvertrag) beschiiftigt. 

AnschlieBend ware noch zu erwahnen das Koalitionsgesetz yom Jahre 1870 und 
das Gesetz zum Schutze der Arbeits- und Versammlungsfreiheit yom Jahre 1930, 
welch ersteres sozusagen den Grundstock fiir den Aufbau des gesamten Arbeits
rechtes bildete, indem es die M6glichkeit der Gewerkschaftbildung schuf, wahrend 
letzteres dem Arbeitnehmer die Zugeh6rigkeit zu der von ihm gewahlten (beruflichen) 
Organisationen sichern solI. 
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Zu Punkt 2: Das Wesen der Kollektivvertrage (§ 11 des Gesetzes iiber die Er
richtung von Einigungsamtern und Kollektivarbeitsvertragen yom Jahre 1919) besteht 
in schriftlichen Vereinbarungen der Arbeiter und Angestellten und einem oder mehrerer 
Arbeitgeber oder Berufsvereinigungen der letzteren, welche die gegenseitigen, aus dem 
Arbeitsverhaltnis entspringenden Rechte und Pflichten oder sonstige Angelegenheiten 
regeIn. 1m besonderen enthalt ein derartiger Kollektivvertrag an hauptsachlichen 
Punkten: Arbeitszeit, Arbeitslohne, Uberstunden, Nacht·, Feiertags- und Sonntags
arbeit, Losung des Arbeitsverhaltnisses, Kranken- und Unfallsentgelt, Urlaub, Regelung 
von Streitigkeiten, Arbeitsvermittlung und Arbeitsordnung 1). § 16 des angezogenen 
Gesetzes gibt dem Einigungsamt die Moglichkeit und das Recht, einen Kollektivvertrag, 
der eine iiberwiegende Bedeutung erlangt hat, zur Satzung zu erklaren, d. h. seinen 
Wirkungsbereich auch auBerhalb seines Geltungsbereiches fur gleiche Arbeiten 
und Verhi1ltnisse zu erstrecken. 

Zu Punkt 3: Nur fiir den Fall, daB keine kollektivvertragliche Vereinbarung 
besteht, konnen unter Wahrung der unter Punkt 1 angefiihrten, fiir den Dienstvertrag 
maBgebenden Gesetze Einzelvereinbarungen getroffen werden, die aber die im Gesetz 
enthaltenen zwingenden Rechte des Arbeitnehmers -(§ 1164 allgemeines biirgerliches 
Gesetzbuch und § 40 des Angestelltengesetzes) 2) nicht beeintrachtigen oder aufheben 
diirfen, beispielsweise: Anspruch auf Entgelt bei Krankheit oder Dienstverhinderung, 
Zahlungsfristen des Gehaltes, Urlaubsanspruch, Fiirsorgepflicht des Arbeitgebers, 
Endigung des Dienstverhaltnisses, Kiindigung, Abfertigung usw. 

Zu Punkt 4: Die Arbeitsvermittlung, die auch in den Kollektivvertragen 
festgelegt ist, ist zwingend vorher durch die Errichtung des paritatischen Arbeits
nachweises fiir das Baugewerbe in den Verordnungen yom Jahre 1918 und 1922 
ausgesprochen. Hiernach darf kein Bauunternehmer irgendwelche Arbeiter in freiem 
Verkehr aufnehmen, sondern muB ihre Zuweisung durch den Arbeitsnachweis ver
langen. Es steht ihm jedoch das Recht zu, in gewissen Fallen namentliche 
Anforderungen durchzuffihren. 

Diese zwingenden Vorschriften geIten lediglich fiir die Aufnahme von Ar bei tern, 
wahrend bei Angestellten es dem freien Ermessen des Unternehmers anheim
gesteilt ist, auf welche Weise Angesteilte aufgenommen werden. 

Bei der Arbeitsvermittlung sind auch die Bestimmungen fiber die Einstellung 
und Beschaftigung von Kriegsbeschadigten zu erwahnen und maBgebend (In
validenbeschaftigungsgesetz yom Jahre 1920). Dieses Gesetz legt fest, daB aile 
gewerblichen und sonstigen, auf Gewinn oder Erwerb ausgehenden Betriebe im 
Verhaltnis zu ihrer Arbeitnehmerzahl eine gewisse Anzahl von Kriegsbeschadigten 
zu beschaftigen haben. Die Art der Durchfiihrung hierfiir ist in Verordnungen 
festgelegt. 

Zur Bei~egung von Streitigkeiten, Auslegung der Kollektivvertrage sowie 
zur Austragung von Meinungsverschiedenheiten sehen die Kollektivvertrage eine 
Schlichtungskommission vor, die eventuell gemeinsam mit den Einigungsamtern, 
die gesetzlich zu derartigen Regelungen berufen sind, zu entscheiden hat. Hin
gegen sind durch das Gewerbegerichtsgesetz Yom Jahre 1922 die Gewerbegerichte 
zur Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten aus dem Arbeits- oder Dienstver
haltnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie zwischen Arbeitnehmern 
desselben Betriebes zustandig. In allen groBen Industriezentren sind derartige 
Gewerbegerichte errichtet bzw. in Errichtung begriffen. 

') Bauarbeiter-, Angestellten- und Polierkollektivvertrage, die fUr die einzelnen Bundesliinder 
abgeschlossen wurden. 

'j Angestelltengesetz vom Jahre 1921. 
Bauratgeber, 9. Aun. 45 
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B. Soziale Gesetze 
Fiir die soziale Gesetzgebung kommen in Betracht Gesetze und Vorschriften 

iiber: 
1. Arbeitszeit, 
2. Arbeitspausen, 
3. Sonntags-, Feiertags- und Nachtruhe, 
4. Urlaube, 
5. Beschrankung in der Verwendung von Frauen, Kindern und Jugendlichen 

zur Arbeit, . 
6. Vorsorge zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter, 
7. Arbeitsbeaufsichtigung und Unfallsverhiitung1), 

8. Arbeitslosenfiirsorge, 
9. Kranken- und Unfallsversicherungspflicht bei Arbeitern und Angestellten-

versicherung bei ,Angestellten, 
10. gesetzliche Vertretung der Arbeiter und Angestellten und Koalitionsrecht, 
11. internationalen und Inlandsarbeiterschutz. 

Die fiir Osterreich maBgebenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften: 
Zu Punkt 1: Die Arbeitszeit ist durch das Grundgesetz uber den achtstlindigen 

Arbeitstag yom Jahre 1919 festgelegt. Nach diesem darf sie, ohne Einrechnung der 
Arbeitspausen, binnen 24 Stunden nicht mehr als ach t Stunden betragen. FUr weibliche 
Arbeiter und Angestellte und fUr Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr darf 
die Arbeitszeit 44 Stunden innerhalb einer Woche nicht uberschreiten und hat Samstag 
um 12 Uhr mittags zu enden. Die starre Vorschrift ist jedoch durch eine Anzahl von 
Ausnahmsverordnungen durchbrochen, welche fUr das Baugewerbe dahin gehen, daB 
die Normalarbeitszeit gemaB der Bauarbeiter-Kollektivvertrage fUr aIle mannlichen 
und weiblichen Arbeiter, einschlieBlich der Jugendlichen, normalerweise wochentlich 
48 Stunden zu betragen hat. FUr die Angestellten betragt sie gemaB Kollektivvertrag 
allgemein 45 Stunden, und schlieBt die W oche sowohl fUr Angestellte als auch fUr Arbeiter 
am Samstag um 1 Uhr mittags. Das eingangs zitierte Gesetz regelt auch die Rohe der 
allwochentlich im Bedarfsfall zu leistenden Uberstunden, und zwar fUr das Baugewerbe 
(Saisonindustrie) taglich bis hochstens zehn Stunden, jedoch nur an hochstens 60 Tagen 
innerhalb eines Kalenderjahres mit Bewilligung der politischen Behorde, welche (ge
gebenenfalls) die AuBerung des Gewerbeinspektorates und der in Betracht kommenden 
Berufsorganisationen der Arbeiter und Angestellten einzuholen hat (§ 11 der ersten 
Ausnahmenverordnung). Insbesondere sei auf die erste Ausnahmenverordnung yom 
Jahre 1920 hingewiesen, welche fUr Portiere, Feuer- und N achtwachter sowie fUr Kutscher 
usw. weitgehende Anderungen des achtstlindigen Arbeitstages zulaBt, insofern diese 
Mehrleistungen als Uberstunden vergutet werden (§ 1, Abs. 3 und 4). Die genaue Fest
legung dieser Anderungen erfolgt durch die Kollektivvertrage. 

Zu Punkt 2: Grundlegend fUr Anordnung und Dauer der Arbeitspausen ist der 
§ 74 e der Gewerbeordnung in der Fassung des Gesetzes yom Jahre 1885, in dem die 
Mittagspause und eventuelle sonstige andere Ruhepausen angeordnet werden. Die 
genaue Festlegung der Arbeitspausen erfolgt jedoch durch die Kollektivvertrage, da 
der § 74 enoch auf der elfstlindigen Arbeitszeit aufgebaut ist. Die Pausen sind im 
wesentlichen bei 48stlindiger 'wochentlicher Arbeitszeit taglich eine halbstlindige FrUh
stuckspause und von Montag bis Freitag eine einstlindige Mittagspause. Es entfallt 
jedoch haufig im Wege des Ubereinkommens die halbstlindige FrUhstuckspause, wofUr 
der Arbeitsbeginn urn eine halbe Stunde spater angesetzt wird. 

1) Siehe auch Unfallversicherung im Abschnitt: "Grundziige der Feuerversicherung". 
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Zu Punkt 3: Beziiglich der Nachtruhe ware nur auf das Gesetz vom Jahre 1919 
fiber das Verbot der Nachtarbeit fiir Frauen und Jugendliche in gewerblichen Betrieben 
hinzuweisen, wahrend fiir die Sonn- und Feiertagsruhe der durch verschiedene Gesetze 
geanderte § 75 der Gewerbeordnung ma13gebend ist. Fiir das Baugewerbe selbst hat das 
Gesetz jedoch geringere Bedeutung, da die Feiertagsarbeitsbeschrankungen kollektiv
vertraglich festgelegt sind. 

Zu Punkt 4: Die Urlaubsfrage regelt bei den Arbeitern das Arbeiterurlaubs
gesetz vom Jahre 1919, bei den Angestellten das Angestelltengesetz vom Jahre 1921 
(§ 17). Fiir Ar bei ter gilt bei ununterbrochener Dauer des Dienstverhaltnisses von einem 
Jahr ein einwochiger Urlaub, fiir welche Zeit der Beurlaubte Anspruch auf seine ge
samten Geldbeziige hat. Ais Arbeiter im Sinne des Gesetzes sind aIle Dienstnehmer, 
einschlie13lich der Lehrlinge, ohne Unterschied des Geschlechtes anzusehen. Wenn das 
Dienstverhaltnis ununterbrochen flinf Jahre gedauert hat, so gebiihrt dem Arbeiter 
ein Urlaub von zwei W ochen, welches Ausma13 sich auch auf jugendliche Arbeiter vor 
dem vollendeten 16. Lebensjahr erstreckt. Da im Baugewerbe haufig Arbeiter nicht 
ununterbrochen ein Jahr bei ein und demselben Unternehmer tatig sind, sie somit 
dieses gesetzlichen Vorteiles verlustig gehen wiirden, sind wegen Gewahrung der Urlaube 
in den verschiedenen Kollektivvertragen diesbeziigliche Bestimmungen aufgenommen, 
die beim Wiener Baugewerbe dahin lauten, da13 die Bezahlung des Urlaubsentgeltes 
nicht durch den Unternehmer, sondern durch die Arbeiter-Urlaubs- und -Fiirsorge
kommission erfolgt, bei welcher die Unternehmungen die auf die betreffende Arbeiter
kategorie entfallenden Urlaubsmarken zu kaufen, am Schlusse jeder Arbeitswoche 
in das dem Arbeiter gehorige Urlaubsbuch einzukleben haben. Der Anspruch auf Urlaub 
ist dann fallig, wenn der Arbeiter - auch bei verschiedenen Arbeitgebern - 52 Arbeits
wochen mit mindestens 35 Arbeitsstunden in den ~onaten Marz bis Oktober bzw. 
28 Arbeitsstunden in den Monaten Oktober bis Februar, gleichgiiltig, ob mit oder ohne 
Unterbrechung, innerhalb 24 Monaten nachweisen kann. Bei mehr als flinfjahriger 
ununterbrochener Dauer des Dienstverhaltnisses bei ein und demselben Arbeitgeber 
erfolgt die Bezahlung des Urlaubsgeldes fiir die erste Woche durch die Arbeiter-Urlaubs
und -Fiirsorgekommission, die der zweiten Woche durch den Dienstgeber 1). Der Arbeiter 
mu13 den ihm gebotenen Urlaub annehmen, ansonsten er seines Anspruches darauf 
verlustig geht. 

Angestellten ist nach mindestens ununterbrochener sechsmonatiger Dauer des 
Dienstverhaltnisses in jedem Jahr ein Urlaub von zwei Wochen zu gewahren, welches 
Ausma13 sich nach fiinf Jahren auf drei, nach zehn Jahren auf vier und nach 25 Jahren 
auf fiinf Wochen erhoht. Rat das Dienstverhaltnis bei einem und demselben Unter
nehmer bereits zwei Jahre ununterbrochen gedauert, so ist die bei anderen Dienstgebern 
im Inlande zugebrachte Dienstzeit als Angestellter oder Arbeiter, sofern sie mindestens 
je sechs Monate gewahrt hat, fiir die Bemessung der Urlaubsdauer bis zum Rochst
ausma13 von fiinf J ahren einzurechnen. Bei zuriickgelegtem Rochschulstudium ist 
fiir die Bemessung der Urlaubsdauer eine der gewohnlichen Dauer dieser Studien ent
sprechende Zeit, soweit sie fiinf Jahre nicht iibersteigt, einzurechnen, falls das Dienst
verhaltnis ununterbrochen sechs Monate gedauert hat. Sowohl fiir Arbeiter als auch 
fiir Angestellte ist der Urlaub unter Beriicksichtigung der Betriebsverhaltnisse im Ein
vernehmen zu bestimmen. Er kann bei weniger als flinf Arbeitern und nicht mehr als 
drei Angestellten in zwei annahernd gleichen Teilen gewahrt werden. Krankheit oder 
sonstige begriindete Dienstverhinderungen diirfen in die Urlaubsdauer nicht ein
gerechnet werden. 

Zu Punkt 5: Riefiir sind die Bestimmungen der Gewerbeordnung ma13gebend, 
im besonderen §§ 94 bis 96, nach welchen Kinder bis zum vollendeten 14. Lebens
jahr zur regelma13igen gewerblichen Beschaftigung in fabriksma13ig betriebenen Gewerbe-

') Wlilirend verkiirzter Arbeitszeit ist nach ergangener Gewerbegerichtsentscheidung nur der dieser 
Arbeitszeit entsprechende Wochenlohn als Urlaubsgeld zu bezahlen. 

45' 
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unternehmungen nicht verwendet und ebenso Wochnerinnen erst nach Ablauf von 
sechs Wochen nach ihrer Niederkunft wieder in Dienst gestellt werden diirfen. Diese 
letztere Bestimmung ist auch in das Angestelltengesetz (§ 8, Abs. 3) aufgenommen. 

Zu erwahnen ware noch das Gesetz iiber die Kinderarbeit vom Jahre 1918 samt Vollzugsanweisungen, 
das aber fUr das Baugewerbe keinerlei Bedeutung hat, da Kinderarbeit nicht vorko=t. 

Zu Punkt 6: Ais Rahmen fiir den Arbeiterschutz gilt der § 74 der Gewerbeordnung, 
welcher durch verschiedene Verordnungen ausgebaut wurde. Diese sind: die allgemeine 
Verordnung yom Jahre 1905 und die fiir das Baugewerbe besonderen Schutzvorschriften 
fiir Hochbauten yom Jahre 1907, fiir Steinbriiche, Lehm-, Sand- und Schottergruben 
yom Jahre 1908. Die allgemeinen Bestimmungen des § 74 der Gewerbeordnung gehen 
dahin, daB der Gewerbeinhaber verpflichtet ist, auf seine Kosten aIle jene sanitaren 
Vorkehrungen und Einrichtungen zu treffen, die zum Schutze des Lebens und der Ge
sundheit der Arbeiter erforderlich sind. Ebenso ist er verpflichtet, bei Unterbringung 
von Hilfsarbeitern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und von weiblichen Arbeitern 
Riicksicht auf die Sittlichkeit zu nehmen. Fiir die AusfUhrung von Hochbauten gibt 
die frUher erwiihnte Verordnung genaue Vorschriften zur Verhiitung von Unfallen bei 
Fundamenten, Brunnenschachten, Kanalen, Senkgruben, Geriisten, Leitern und Treppen, 
Laufbriicken, Aufziigen usw. zum Schutze fiir die Gesundheit der Arbeiter und bringt 
noch als SchluBvorschrift VerhaltungsmaBregeln fiir die Arbeiter, welche an einer all
gemein zuganglichen Stelle des Bauplatzes leserlich ersichtlich zu machen sind, wobei 
insbesondere darauf hinzuweisen ist, daB bei jedem Betriebsunfall unverziiglich dem Auf
sichtsorgan hiervon Mitteilung zu machen ist. Fiir den Betrieb von Steinbriichen, Lehm-, 
Sand- und Schottergruben gibt die eingangs angezogene Verordnung genaue Verhaltungs
maBregeln, welche sich im Detail mit den hierzu notwendigen Arbeiten beschaftigen. 

Zu Punkt 7: Zum Zwecke der Uberpriifung der Durchfiihrung der unter Punkt 6 
angefiihrten Arbeiterschutzverordnungen bestehen die Gewerbeinspektorate, die sich auf 
das Gesetz yom Jahre 1921 griinden und den Gewerbeinspektoren Vorschriften iiber Auf
gabe und Wirkungskreis geben. Den berechtigten Wiinschen undForderungen der Gewerbe
inspektoren kann von der zustandigen Behorde (Gewerbebehorde) durch Strafe N achdruck 
verliehen werden. 1m Zusammenhang damit muB die Unfallsverhiitungskommission 
genannt werden, die als beratendes und begutachtendes Organ der Regierung (gemitB 
Gesetz yom Jahre 1920) in allen Angelegenheiten, die auf den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit der Arbeiter in allen Betrieben Bezug haben, zu funktionieren hat. 

Zu Punkt 8: Die Arbeitslosenfiirsorge besteht im wesentlichen darin, daB nach 
dem Gesetz yom Jahre 1920 bzw. der Textverordnung yom Jahre 1922 jeder nach dem 
Kranken- bzw. Angestelltenversicherungsgesetz versicherungspflichtige Arbeiter und 
Angestellte im Sinne des Gesetzes arbeitslosenversichert werden muB. Es sind auch 
hier gewisse Ausnahmen geschaffen, jedoch erstrecken sich diese nicht auf das Bau
gewerbe (§ 1 a des Gesetzes), so daB in allen Zweigen desselben Arbeiter und Angestellte 
der Versicherungspflicht unterliegen. Das AusmaB der Unterstiitzung wurde im Laufe 
der Jahre mehrfach geandert und lehnt sich hauptsachlich an die Hohe des Kranken
geldansatzes an, wahrend die Beitrage zur Versicherung sehr niedrig gehalten und per
zentuell yom Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen sind. Sozusagen als Trager der 
Versicherung gelten die Arbeitslosenamter bei den Arbeitsnachweisstellen, deren Uber
wachung die industrielle Bezirkskommission inne hat, wobei als oberste Behorde das 
Bundesministerium fiir soziale Verwaltung fungiert. 

Fiir Arbeiter und Angestellte, welche Angehorige eines fremden Staates sind, 
besteht die Arbeitslosenversicherungspflicht bzw. -unterstiitzung nur dann, wenn 
durch Staatsvertrage die Gegenseitigkeit garantiert ist. 

1m Zusammenhang mit den Beitragen zur Arbeitslosenfiirsorge muB auch die 
Fiirsorgeabgabe der einzelnen Bundeslander erwahnt werden, deren Hohe durch Landes
gesetze bestimmt ist, z. B. in Wien 4% der Bemessungsgrundlage, das ist die gesamte 
Lohnsumme, in die alles einzurechnen ist, was der Arbeitnehmer fiir seine Arbeits-
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leistung auf Grund seines Arbeitsvertrages oder an rechtlichem Anspruch infolge be
sonderer Zuwendungen von seinem Arbeitgeber erhalt. 

Zu Punkt 9: Die Krankenversicherungspflicht geht zuriick auf das alte Stamm
gesetz vom Jahre 1888, welches zwar seinem Inhalt nach im Laufe der Jahre mehrfach 
geandert werden muBte, doch ist der Grundgedanke desselben - voriibergehende 
Storung oder ganzliche Arbeitsunfahigkeit des Familienerhalters durch Krankheit, 
Betriebsunfall oder Invaliditat, wenn auch durch eigenes Verschulden, jedoch nicht 
absichtlich oder vorsatzlich hervorgerufen - gewahrt geblieben. Bereits durch die im 
Jahre 1917 erfolgte umfangreiche N ovellierung ist eine Erweiterung der Versicherungs
leistungen eingetreten: Einfiihrung des Mutterschutzes, Ermoglichung der Angehorigen
versicherung und vorbeugende Heilliirsorge. In der weiteren Folge muBten, im besonderen 
durch die fortschreitende Geldentwertung, Anderungen getroffen werden, die sich in 
den N ovellen zum Krankenversicherungsgesetz ausdriicken. Die hauptsachlichste 
davon ist die Textverordnung vom Jahre 1922, welche den bis dahin ergangenen Novellen 
Rechnung tragt. Die nach dieser Zeit erflossenen Novellen beschaftigen sich groBtenteils 
mit der Hohe der Beitrage, der Lohnklasseneinteilung sowie der Hohe der Leistungen 
und geben den Zusammenhang zwischen der Arbeitslosenversicherung und der Kranken
kassen versicherung. 

Charakterisiert ist die Krankenversicherung durch den Versicherungszwang und 
den Rechtsanspruch auf bestimmte Leistungen (Geld- oder Naturalleistungen) und 
durch das Prinzip der Gemeinsamkeit, d. h., die Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
sind die Erhalter der Krankenkassen, mithin der Versicherungstrager. Der Umfang 
des Versicherungszwanges wird im § 1 des Stammgesetzes festgelegt, nach dem "jeder 
berufsmaBig als Arbeiter, Angestellter, Lehrling oder Hausgehilfe Beschaftigte nach 
den gesetzlichen Bestimmungen iiber Krankenversicherung der Arbeiter fiir den Krank
heitsfall zu versichern ist". Die Ausnahmen dieser starren Bestimmung haben fiir das 
Baugewerbe keinen Bezug. Die Beitrage werden vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
perzentuell getragen und richten sich nach der Einteilung in zehn Lohnklassen. Der 
Rechtsanspruch auf die Leistung beginnt mit Eintritt des Krankheitsfalles durch An
meldung bei der Krankenkasse; die Hohe dieser Leistung hangt fiir den Fall der Bar
geldzahlung von der Lohnklasse abo Die Naturalleistungen sind fiir aIle Versicherungs
nehmer im Bedarfsfall gleich, jedoch ist fiir die Dauer der Inanspruchnahme, sowohl 
der Natural- als auch Geldleistungen, die Dauer der Versicherung maBgebend. 

Noch alter als die Krankenversicherung ist die Unfallversicherung fiir Arbeiter 
aus dem Jahre 1887, welche die Versicherungspflicht aller in einem unfallversicherungs
pflichtigen Betrieb Beschaftigten festlegt. Diese Betriebe sind im Gesetz taxativ auf
gezahlt und gehort auch das Baugewerbe dazu. Eine Anzahl von Gesetzesnovellen, deren 
letzte aus dem Jahre 1925 stammt, befaBt sich mit der Anpassung des Stammgesetzes 
an die geanderten Verhaltnisse. Analog wie beim Krankenversicherungsgesetz sind auch 
bei der Unfallversicherung die hauptsachlichsten Merkmale der Versicherungszwang, der 
Rechtsanspruch auf bestimmte Leistungen und das Prinzip der Gemeinsamkeit. Es er
iibrigt sich daher, dies naher auszufiihren, nur zu den Leistungen muB hinzugefiigt werden, 
daB im FaIle der Invaliditat eine bestimmte, bleibende geldliche Entschadigung festgesetzt 
ist, deren AusmaB sich nach der Lohnklasse und der Dauer der Versicherung richtet. 

Auf vollstandig neuer Basis ist die Angestelltenversicherung aufgebaut, deren genaue 
Bestimmungen im Angestelltenversicherungsgesetz vom Jahre 1927 niedergelegt 
sind. Das Prinzip besteht darin, daB samtliche versicherungspflichtigen Angestellten 
- der Umfang der Versicherungspflicht ist im § 1 genau festgelegt - gegen Krankheit, 
Stellenlosigkeit, Unfall, Invaliditat und Altersversorgung versichert sein miissen, so 
zwar, daB bereits mit vollendetem 14. Lebensjahr die Versicherungspflicht eintritt, 
jedoch die Stellenlosenversicherung erst mit vollendetem 16. und die Pensionsversicherung 
(das ist die Invaliditats- und Altersrente) erst mit vollendetem 17. Lebensjahre wirksam 
wird. Es ist durch dieses Gesetz eine strenge Trennung zwischen den Versicherungs-
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tragern der Kranken- und Unfallsversicherung fUr Arbeiter und der fUr Angestellte ein
getreten, und sind die Versicherungsleistungen fUr Angestellte bedeutend erweitert. 
Ihr Gegenstand ist, kurz gesagt (§ 5 des Gesetzes): Krankenversicherung, Stellenlosen
versicherung, Unfallsversicherung· mit Hinterbliebenenrente, Pensionsversicherung, 
das ist Invaliditats-, Alters- und Hinterbliebenenrente, welche sich neben den Witwen
und Waisenrenten in die Begrabnisgelder teilt, und ein Ausstattungsbeitrag fUr weibliche 
Versicherte, die nach Eingehen der Ehe aus der Versicherung ausscheiden. Die Leistungen 
von seiten des Versicherungstragers sind nach den Prinzipien der Kranken- und Unfalls
versicherung fUr Arbeiter aufgebaut. Die Beitrage sind bis zum vollendeten 17. Lebens
jahr zur Ganze von seiten des Unternehmers, daruber hinaus, und zwar bis zu einem 
Hochstgehalt von S 400,00 monatlich, zur Halfte yom Unternehmer, zur Halfte yom 
Angestellten zu tragen. Ein hoheres Gehalt als S 400,00 kommt nur bis zum Betrage 
von S 400,00 zur Anrechnung. 

Zu Punkt 10: Die gesetzliche Vertretung der Arbeiter und Angestellten ist nach 
zwei Richtungen hin gewahrleistet, und zwar: die Interessenvertretung der Arbeiter 
und Angestellten in ihrem Betrieb durch das Betriebsrategesetz yom Jahre 1919 und 
die Vertretung der wirtschaftlichen Interessen der in Industrie, Handel, Verkehr und 
Bergbau tatigen Arbeiter und Angestellten durch das Gesetz uber die Errichtung von 
Kammern fUr Arbeiter und Angestellte (Arbeiterkammern) yom Jahre 1920. 

Das Betriebsrategesetz bestimmt im allgemeinen, daB nicht nur in fabriksmaBigen, 
sondern auch in allen anderen Betrieben, wo mindestens 20 Arbeiter oder Angestellte 
dauernd gegen Entgelt beschiiftigt sind, die Institution der Betriebsrate geschaffen 
wird. Diese Betriebe werden in den erwahnten Grenzen taxativ aufgezahlt und fallt 
auch das Baugewerbe darunter. In jenen obenangefuhrten Betrieben, in denen die yom 
Gesetz festgelegte Minimalzahl von Arbeitern und Angestellten nich t erreicht wird, 
sind an Stelle der Betriebsrate Vertrauensmanner zu wahlen, die "mit der Besorgung 
einzelner Aufgaben der Betriebsrate im Sinne dieses Gesetzes, soweit dies dem Umfang 
und der Art des Betriebes entspricht, betraut sind" (§ 4). Die Institution beruht auf 
dem Prinzip des freien, geheimen Wahlrechtes. Die Modalitaten hierfUr, soweit sie 
nicht durch das Gesetz bestimmt werden, sind in DurchfUhrungsverordnungen fest
gelegt. In diesen Verordnungen ist auch die Zahl der zu wahlenden Betriebsrate nach 
der Anzahl der in den Betrieben beschiiftigten Personen bestimmt, wahrend die Anzahl 
der Vertrauensmanner direkt im Gesetz selbst geregelt ist. Inwieweit die Wahrnehmung 
der Interessen der Arbeitnehmer durch die Betriebsrate zu gehen hat, spricht der § 3 
des Gesetzes durch Aufzahlung samtlicher Aufgaben der Betriebsrate aus, wie da haupt
sachlich sind: Wahrung der bestehenden Kollektivvertrage; eventuelle Anbahnung 
fUr die AbschlieBung derartiger Vertrage; Festsetzung von Akkord-, Stuck- und Geding
lohnen, mitunter auch von Durchschnitts- und Mindestverdiensten, soweit sie nicht 
durch Kollektivvertrage festgelegt sind; Erlassung und Anderung von Arbeitsordnungen; 
DurchfUhrung und Einhaltung der Gesetze und V orschriften uber Ar beiterschutz ; 
Betriebshygiene, UnfaUverhutung und Arbeiterversicherung; Hintanhaltung unbe
grlindeter Klindigungen oder Entlassungen von Arbeitern oder Angestellten. 

FUr die Vertrauensmanner gelten diese Befugnisse gleichfalls mit gewissen Be
schrankungen. Hervorzuheben ware noch, daB eine Kundigung der Betriebsrate wahrend 
der Laufzeit ihres Mandates nur im Einvernehmen und mit Zustimmung des Einigungs
amtes erfolgen kann. 

N ach den erlauternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage uber den Zweck der 
Arbeiterkammern handelt es sich: "bei der Errichtung derselben fUr die im Gewerbe, 
in der Industrie, im Handel und Verkehr beschiiftigten Arbeiter und Angestellten, 
Kammern zu schaffen, die den entsprechenden Kammern der gewerblichen Unter
nehmungen nicht nur vollig gleichwertig, sondern auch in ihrem Wirkungskreise und 
in ihrer Organisation ahnlich gestellt sind, daB ein Zusammenwirken der beiderseitigen 
Korperschaften bei Losung von wichtigen Aufgaben der wirtschaftlichen Verwaltung 
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ohne Schwierigkeiten moglich ist". Damit ist das Arbeiterkammergesetz geniigend 
charakterisiert und sein in den §§ 1 und 2 beschriebener Wirkungskreis prazisiert. Das 
Gesetz beschiiftigt sich selbstredend noch mit dem Verhaltnis zu den anderen Behorden, 
mit dem Begriff des Arbeiters und des Angestellten, mit der internen Einteilung und 
Organisation der Kammer und mit der Wahl. 

Bei der Besprechung der Interessenvertretung der Arbeitnehmer muB unbedingt 
des Koalitionsgesetzes aus dem Jahre 1870 Erwahnung getan werden, nach welchem 
betreffs der Verabredung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur Erzielung von 
Arbeitsbedingungen besondere Bestimmungen erlassen wurden. Inwieweit dieses Gesetz 
nach dem heutigen Stande der Gesetzgebung, insbesondere mit Riicksicht auf das Be
triebsrategesetz, zu Recht besteht, kann hier nicht erortert werden. Es sei nur auf dieses 
Gesetz und im besonderen auf seinen § 2 hingewiesen, der festlegt, daB Verabredungen 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur Erzwingung von Arbeitsbedingungen (Lohn
erhohungen, Lohnerniedrigungen usw.) keine rechtliche Wirkung haben, d. h., durch 
Aufhebung der beziiglichen Paragraphen des allgemeinen Strafgesetzes ist das Verbot 
der Koalition aufgehoben, diese demnach straffrei, aber dem Grunde nach ohne effektiven 
gesetzlichen Rechtsschutz. 

Zu Punkt 11: Der derzeitige internationale Arbeiterschutz fuBt in der durch 
die Friedensvertrage geschaffenen internationalen Arbeitsorganisation, insbesondere 
im internationalen Arbeitsamte, mit dem Sitz in Genf. In den verschiedenen Haupt
versammlungen dieser internationalen Arbeitsorganisation, deren erste im Jahre 1919 
in Washington abgehalten wurde, sind Ubereinkommen fiber die Arbeitslosigkeit, die 
Nachtarbeit der Frauen, gewerbliche Nachtarbeit der Jugendlichen und das Uberein
kommen fiber die Festsetzung der Arbeitszeit in gewerblichen Betrieben auf Achtstunden
tage und 48 Stunden wochentlich festgelegt worden. Dieses letzte Ubereinkommen 
wurde von Osterreich bereits im Jahre 1924, wenn auch mit dem Vorbehalt, ratifiziert, 
daB es erst wirksam werden solIe, bis es von den europaischen Mitgliederstaaten der 
internationalen Arbeitsorganisation, einschlieBlich der N achfolgestaaten, ratifiziert 
werde. Immerhin bildet dieses Ubereinkommen die Grundlage ffir die unter Punkt 1 
ausgeffihrte Arbeitszeit. Die sonstigen Ubereinkommen haben auf das Baugewerbe 
selbst keinen besonderen EinfluB, weshalb auf sie nicht naher eingegangen wird. 

Hingegen ist dem Inlandsarbeiterschutzgesetz vom Jahre 1925 eine besondere 
Bedeutung mit Rucksicht auf die Behebung der Arbeitslosigkeit zuzumessen; nach 
§ 2 dieses Gesetzes darf kein Arbeitgeber ohne behordliche Bewilligung einen Arbeiter, 
Angestellten oder Lehrling beschiiftigen, der nicht osterreichischer Staatsbfirger ist 
oder sich nicht seit mindestens 1. Janner 1923 im Bundesgebiet standig aufhalt. Sollte 
dennoch ein auslandischer Arbeitnehmer beschaftigt werden mUssen, so ist die zustandige 
industrielle Bezirkskommission ermachtigt, in jenen Fallen, wo es die Lage des Arbeits
marktes zulaBt, wichtige Interessen der Volkswirtschaft es erfordern oder sonstige 
triftige Griinde daffir sprechen, diese Bewilligung zu erteilen. 
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Grundziige zeitgemiif3er Liegenscbaftsbewertungen 
Von Oberbaurat lng. Paul Hoppe, Ziv.-lng. fur Architektur und Hochbau, 

Architekt und Baumeister 

A. Bewertung von Liegenschaften 

Das Wirtschaftsleben erfordert jederzeit, sowohl wahrend der Entwicklung, 
der Elute als auch des Niederganges eines Volkes aus Grunden nationalokonomischer, 
allgemein- und privatrechtlicher Natur die Kenntnis der Werte der beweglichen 
und unbeweglichen Guter. Insbesondere sind es die bleibenden, also unbeweglichen 
Guter, die fUr den Volkswohlstand von ausschlaggebender Bedeutung sind, so 
daB der richtigen Erkenntnis und Bestimmung der Werte von Liegenschaften 
die groBte Wichtigkeit innewohnt. 

DemgemaB sind Bewertungen von Liegenschaften mit groBter Vorsicht und 
genauester Berucksichtigung aller beeinflussenden Momente vorzunehmen, die 
je nach Zweck, Nutzen und Beschaffenheit einer solchen Liegenschaft verschieden
artiger Natur sein konnen. Daraus ergibt sich, daB der Wert von Liegenschaften 
nicht das Ergebnis einfacher Berechnung sein, sondern nur durch Schatzung er
hoben werden kann, weil jeder Wertermittlung immer Ziffern zugrunde gelegt 
werden mussen, welche nur auf Erfahrung, GefUhl und Berucksichtigung ortlicher 
und zeitlicher Umstande beruhen. Dieser so ermittelte Wert einer Liegenschaft 
wird als wahrer Wert, gemeiner Wert oder Ver kehrswert bezeichnet. 

Bei der Ermittlung des Wertes einer Liegenschaft waren seit jeher verschiedene 
Bewertungsarten in "Ubung, die, je nach ihrer richtigen Wahl, ein mehr oder weniger 
richtiges Ergebnis zeit.igten. Diese verschiedenen Wertermittlungen beruhten 
auf der Anwendung eines Vielfachen des Ertrages oder sonstiger, allgemein fest
stehender Unterlagen und werden hauptsachlich von solchen Personen angewendet, 
welchen eine allgemeine, oberflachliche Wertprufung genugt. Diese Annaherungs
bewertungen wurden von nichtsachverstandigen Fachleuten, insbesondere von 
Vermittlern, Haus- und Grundeigentumern verwendet, und beruhten beispielsweise 
darauf, daB bei Bewertung von stadtischen Zinshausern ein Vielfaches entweder 
des Bruttozinses, der Hausklassen- oder der Hauszinssteuer bei der Bewertung 
von Grundstucken ein Vielfaches des Katastralreinertrages, der Grundsteuer, an
gewendet wurde. Diese Annaherungsbewertungen wurden in der Art vorgenommen, 
daB beispielsweise Wiener Zinshiiuser mit dem 9- bis 16fachen Bruttozins bewertet 
wurden, wobei Zinshauser in den entlegeneren Vororten und ungunstigen Zins
lagen mit unsicheren Zinseingangen und groBeren Leerstehungen mit dem 9fachen 
Bruttozins, hingegen Zinshauser in bester Lage hervorragender Geschaftsviertel, 
in zeitgemaBer AusfUhrung, gutem Bauzustand und sicheren Zinseingangen mit 
dem 14- bis 16fachen Bruttozins bewertet wurden. Ais Durchschnittsbewertung 
wurde in normalen guten Wohnanlagen der 12- bis 13fache Bruttozins als Wert 
angenommen. Zu diesem so errechneten Annaherungswert wurde sodann noch 
der Wert einer etwa vorhandenen Steuerfreiheit hinzugeschlagen. Die verschiedene 
Hohe der vorangefUhrten Vielfachen erschien begrundet als Funktion der groBeren 
oder kleineren Gefahrenmomente, welche der Hausherr beim Besitz seines Hauses 
anzurechnen genotigt war. Sie war aber auch weiters begrundet als Ergebnis 
verschieden hoher Verzinsung des im Hause angelegten Kapitals, welches bei 
Annahme einer zirka 40- bis 50 %igen Abgabe fiir Steuern und Erhaltungskosten 
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vom Bruttozins, bei minder giinstigen Zinshiiusern eine 5- bis 6%ige, bei erst
klassigen Gebauden eine 3%ige Verzinsung des Anlagekapitals bedeutete. Derartige 
Annaherungsschiitzungen waren nicht nur fiir den Privatverkehr in Anwendung, 
sondern sogar von Staatsamtern fiir die "Oberpriifung von angegebenen Werten 
vorgeschrieben und durch Kundmachungen des Finanzministeriums vom 23. Dezem
ber 1897, R.G.Bl. 301, Verordnungen des Justizministeriums vom 10. Juli 1897, 
R.G.Bl. 174, und durch Verordnungen des Finanzministeriums vom 14. Juli 1900, 
R.G.Bl. 120, festgelegt. Aus diesen Verordnungen ist zu entnehmen, daB als der 
mindeste Betrag, mit welchem der Wert einer der Grundsteuer unterliegenden 
unbeweglichen Sache nach § 50 des Gesetzes vom 9. Februar 1850, R.G.Bl. 50, 
angenommen werden darf, das 70fache der 22,7%igen Grundsteuer ohne NachlaB 
anzusehen ist. Ferner, daB bei den der Grundsteuer unterliegenden Liegenschaften 
das 25fache des Katastralreinertrages, bei den der Haus~inssteuer unterliegenden 
Gebauden das 16fache des nach Abzugder Erhaltungs- und Amortisationskosten 
eriibrigenden steuerpflichtigen Nettozinses und bei den der Hausklassensteuer 
unterliegenden Wohngebauden das 300fache, bei den dieser Steuer unterliegenden 
Bauernhofen oder Wohn- und Wirtschaftsgebauden das 700fache der fiir ein 
Jahr bemessenen Hausklassensteuer. als Steuer schatz wert anzusehen ist. 
Weiters ist in diesen Vorschriften vorgesehen, daB von einer genauen Schatzung 
einer Liegenschaft Abstand genommen werden konnte, wenn der vom Eigentiimer 
angegebene Wert mindestens das 108fache der 22,7%igen Grundsteuer ohne NachlaB 
oder das 100fache der Hausklassensteuer ohne N achlaB der vier letzten Tarifklassen 
bzw. das 150fache der Hausklassensteuer ohne NachlaB der hOheren Tarifklassen 
oder das 16fache des der Hauszinssteuer unterliegenden Nettozinses (steuer
pflichtigen Zinses), das ist das 60fache der 262/ s%igen bzw. das 80fache der 20%igen 
Hauszinssteuer ohne NachlaB, zuziiglich des Wertes einer allfalligen zeitlichen 
Steuerbefreiung betrug. 

Die Bestimmung solcher Annaherungswerte kann und konnte schon deshalb 
auf volle R~chtigkeit keinen Anspruch erheben, weil es sich hier um Ergebnisse 
handelte, die auf mechanisch-rechnerische Art ermittelt waren, ohne daB die jeder 
Liegenschaft anhaftenden ortlichen und besonderen Eigentiimlichkeiten eine Be
riicksichtigung erfuhren. Es kann fiir den Wert einer Liegenschaft nicht ohne 
Belang sein, ob das darauf errichtete Gebaude in einfacher, guter und zweckmaBiger 
Ausfiihrung erbaut wurde und eine moglichst vorteilhafte Ausniitzung des Grund
stiickes darstellt oder nicht; ob die Verbauung des Grundstiickes durch ein bloB 
erdgeschossiges oder mehrstockiges Gebaude erfolgt ist und ob dieses Gebaude 
fiir mehr oder weniger ertragnisreiche Zwecke beniitzt werden kann. 

Es ergibt sich daraus, daB eine wirklich verlaBliche, allen Eigenheiten einer 
Liegenschaft gerecht werdende und dem wahren Werte moglichst nahekommende 
Wertermittlung nur auf Grund einer Schatzung ermittelt werden kann, die von 
sachverstandigen Fachleuten vorgenommen wird. Die Veranlassung zur Vornahme 
einer Schatzung kann verschiedenster Natur sein: Der Kauf, die Schenkung, die 
Ubertragung durch Erbschaft, der Zwang zur Auszahlung von Pflichtteilen in 
Ausfiihrung letztwilliger Verfiigungen, die Wahrung von Rechten unmiindiger 
Erben, die Gewahrung von Darlehen an den Hausbesitzer durch Privatpersonen 
oder Geldinstitute, die Versicherung gegen Feuersgefahr und schlieBlich die zwangs
weise EntauBerung (Exekution), kurz, aIle mit dem Besitzwechsel oder mit der 
Befriedigung finanzieller Interessen des Besitzers verbundenen GeschiiJte. 
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Aus der Vielaeitigkeit dieser Veranlassung geht die Wichtigkeit und groBe 
Verantwortung hervor, welche der Wertermittlung anhaftet, so daB die Gesetz
gebung in den §§ 220, 303, 304, 305 und 306 des allgemeinen biirgerlichen Gesetz
buches und in der Exekutionsordnung vom 25. Juli 1897, R.G.Bl. 175, jene Be
stimmungen niedergelegt hat, welche fiir die Bewertung von Liegenschaften maB
gebend sind. Aus diesen gesetzlichen Bestimmungen geht klar hervor, daB bei 
der Bewertung von Liegenschaften nur jener Wert in Betracht gezogen werden 
darf, welcher als wahrer Wert oder gemeiner Wert bezeichnet ist und der iin offent
lichen Leben auch ala Verkehrswert richtig gekennzeichnet ist. Die Verschieden
artigkeit der Interessen, welche im Verkehr mit Liegenschaften zutage treten, 
haben es mit sich gebracht, daB eine Reihe von Wertbezeichnungen entstand, 
die nur dazu dienen sollten, Zweckwerte zu schaffen, welche jedoch dem wahren 
Werte nicht oder nicht 4nmer gleichkommen; also eine Verschleierung des wahren 
Wertes zum Zwecke der Vertretung personlicher Interessen sind. Derartige Be
Iiennungen, wie Liebhaberwert, Urwert, Bilanz- oder Buchwert, Versicherungswert, 
Belehnungs- oder Rypothekarwert usw., werden irrtiimlicherweise als "Werte" 
bezeichnet, sind aber in Wirklichkeit nur Zweckziffern, die mit dem wahren Ver
kehrswert einer Liegenschaft nie verwechselt werden diirfen. Ala etwa noch zuHissige 
Werlbezeichnungen konnen nur zwei Zweckziffern angesprochen werden, welche 
gesetzlich als Unterlagen fiir die Ermittlung des wahren Wertes dienen und als 
Substanzwert bzw. Ertragswert bezeichnet werden. 

Der wahre Wert oder Verkehrswert im gesetzlichen oder volkswirtschaft
lichen Sinn wird in erster Linie durch Ange bot und N achfrage gebildet und ist 
beeinfluBt einerseits von dem Wert des Grundes und etwaiger Baulichkeiten (Sub
stanzwert), der als unterste Wertgrenze anzusehen ist. Der Verkehrswert ist aber 
auch anderseits beeinfluBt durch den Nutzen, den eine Liegenschaft dem Besitzer 
abwirft (Ertragswert), der als 0 berste Wertgrenze bezeichnet werden kann. Bei 
jeder Liegenschaft muB, urn den Besitz einer solchen erstrebenswert erscheinen zu 
lassen, der Ertragswert hoher als der Substanzwert sein, wodurch der Anreiz zur 
Bewirtschaftung eines Grundstiickes bzw. zur Erbauung eines Zinshauses erst 
gegeben erscheint. Der hauptsachlichste Grundsatz fiir die Bewertung von Liegen
schaften findet sich in dem Werke F. W. RoB: Leitfaden fiir die Ermittlung des 
Bauwertes von Gebauden, welcher lautet: "Bei· einer Schatzung sind lediglich 
die da uernden Eigenschaften des zu schatzenden Gegenstandes und nur der 
durchschnittliche fiir die gewohnliche Bewirtschaftung in den Randen 
jedes Besitzers erreichbare Wert festzustellen." 

Die gesetzlich niedergelegten Grundsatze fiir die Bewertung von Liegenschaften 
finden sich im allgemeinen biirgerlichen Gesetzbuch, dessen § 303 sagt: 
"Schatzbare Sachen sind diejenigen, deren Wert durch Vergleichung mit anderen 
im Verkehr befindlichen bestimmt werden kann", der § 304 besagt: "Der bestimmte 
Wert einer Sache heiBt ihr Preis", und der § 305lautet: "Wird eine Sache nach dem 
Nutzen geschiitzt, den sie mit Riicksicht auf Zeit und Ort gewohnlich und allgemein 
leistet, so entsteht der ordentliche oder gemeine Preis. Nimmt man aber auf be
sondere Verhiiltnisse una auf die in zufalligen Eigenschaften der Sache gegriindete 
besondere Vorliebe desjenigen, dem der Wert ersetzt werden muB, Riicksicht, 
so entsteht der auBerordentliche Preis", und § 306 besagt: "in allen Fallen, wo 
nichts anderes entweder bedungen oder von dem Gesetz verordnet wird, muB bei 
der Schatzung einer Sache der gemeine Preis zur Richtschnur genommen werden." 
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Die Realschatzungsordnung (Verordnung der Minister der Justiz, des 
Innern und des Ackerbaues yom 25. Juli 1897, R.G.Bl. Nr. 175) gibt unter III. bei 
der Schatzung zu beobachtende Grundsatze, schon verschiedene Vorschriften 
bekannt, welche bei exekutiven Schatzungen zu beachten sind. Insbesondere 
der § 15 legt fest, daB die Wertermittlung regelmaBig zu erfolgen hat, entweder 
durch Feststellung des Verkaufswertes (Verkehrs-, Handels-, Marktwert), nach 
FlachenmaBeinheiten (bei Gebauden nach Objekten) oder durch Kapitalisierung 
des jahrlichen Reinertrages. Weiters besagt der § 16, daB Gebaude, welche der 
Hauszinssteuer unterliegen, samt den dazugehotigen, unverbauten Flachen stets 
zweifachen Bewertungen zu unterziehen sind, namlich jener nach dem kapitali
sierten Zinsertrag und_jener nach dem Grund- und Bauwert. Der Durchschnitt 
aus beiden Bewertungen ist als Schatzwert anzunehmen. 

Aus allen vorangefUhrten tJberlegungen geht hervor, daB jener Wert, welcher 
allgemein die Offentlichkeit interessiert bzw. interessieren muB, nur der V er kehrs
wert sein kann, daB heiBt jener Betrag, welcher im Fall eines freihandigen, nicht 
erzwungenen Verkaufes mit Sicherheit als Erlos fiir die kaufliche Sache zu erwarten 
ist. Dieser Verkehrswert kann mit den vorerwahnten Zweckwerten, wie Urwert, 
Belehnungswert, Hypothekarwert, Grund- und Bauwert oder Ertragswert annahernd 
zusammenfallen und wird auch in Zeiten normalen Wirtschaftslebens derart iiber
einstimmen, daB der Verkehrswert sich zwischen den Gestehungskosten und dem 
Ertragswert bewegen wird. 

In Zeiten abnormalen Wirtschaftslebens hingegen, wie wir sie jetzt zu durch
leben gezwungen sind und die durch die Erschiitterungen des Weltkrieges hervor
gerufen wurden, hat der Begriff des Verkehrswertes einer Liegenschaft immer 
ungeahnte Veranderungen erfahren. Die Erlassung von Zwangsvorschriften, welche, 
der allgemeinen Verarmung Rechnung tragend, das Emporschnellen der Miet
zinse als unertragliche Belastung der Mieter erscheinen lassen, hat das Ertragnis 
der Miethauser derartig herabgemindert, daB von einem Ertrag im Sinne der Vor
kriegszeit auf langere Zeit hinaus nicht gesprochen werden kann. Zu diesen 
Kriegserscheinungen treten noch jene Verordnungen hinzu, welche die Demolierung 
und den Umbau von alten, nicht mehr den heutigen Wohnungsanforderungen 
entsprechenden Gebauden ungemein erschweren, wei! die Riicksichtnahme auf die 
iiberaIl vorhandene Wohnungsnot die Erhaltung der vorhandenen Wohnungen 
als unerlaBlich notwendig erscheinen laBt. 

1m FaIle des Verkaufes eines in der Vorkriegszeit einen Reinertrag ab
werfenden Gebaudes kann somit der Kaufer nur mit einer Besserung des Ertrages 
einer solchen Liegenschaft in Zukunft rechnen, er kann also nur einen eskomptierten, 
in absehbarer Zeit zu erhoffenden Ertragswert bezahlen, welcher naturgemaB, 
je nach der Verschiedenheit der bestehenden Mieterschutzgesetze, ein voIlkommen 
ungleicher sein muB. Es ergibt sich hieraus, daB jene Betrage, welche als Erlos 
bei heutigen Liegenschaftsverkaufen erzielt werden, wohl als Verkehrswerte an
zusprechen sind, wei! sie dem Verkehr in solchen Wertsachen entsprechen, diese 
Erlose jedoch von den bisherigen Vorstellungen iiber den Wert solcher Liegenschaften 
vollkommen losge16st erscheinen, da in solchen heutigen Verkaufsergebnissen 
auch nicht mehr annahernd die Entschadigung fUr die Herstellungskosten solcher 
Liegenschaften zu erblicken ist. 

Tatsachlich haben sich in den Nachkriegsjahren bei Hausverkaufen nur solche 
Betrage erreichen lassen, welche vorsichtig rechnende Kau£leute nur dann jahre-
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lang ertraglos festlegen konnten, wenn· ertragreiche Zeiten bald zu erwarten 
sind. 

Diese von solchen Gesichtspunkten ausgehenden Verkehrswerte haben auch 
tatsachlich eine gewisse Ubereinstimmung in der Auffassung des kauflustigen 
Publikums gezeigt, welche einen Uberblick uber die Bestimmung des Verkehrs
wertes ermaglichen. Es hat sich weiters gezeigt, daB die Einreihung der Liegen
schaften in hahere oder niedere Wertgruppen sich, von verschiedenen Gesichts
punkten ausgehend, vollzogen hat_ Es war naheliegend, daB Liegenschaften, durch 
deren Besitz vorkriegsahnliche Ertrage zu erwarten waren oder deren Vorkriegs
ertrag rasch und in absehbarer Zeit erreichbar scheint, wesentlich hoher verwertet 
werden konnten als solche Liegenschaften, welche mit unvalorisierten Vorkriegs
ertragnissen noch auf langere Zeit hinaus zu rechnen haben werden. 

In die erste Gruppe, das ist jene der derzeit hoher bewerteten Liegenschaften, 
gehoren alle, welche fur Nahrungsmittelerzeugung und zur Herstellung jener Artikel 
dienen, welche zur Befriedigung der Bedurfnisse des taglichen Lebens der Be
volkerung verwendbar sind. 

In die zweite Gruppe, das ist jene der niedriger zu bewertenden Liegenschaften, 
gehoren alle Baulichkeiten, insbesondere in den groBen Stadten, welche Miet
wohnungen enthalten, deren Ertragnis durch die erlassenen Mieterschutzgesetze 
auf ein derartig geringes AusmaB herabgedruckt wurde, daB der Begriff eines 
Ertragswertes bei solchen Gebauden derzeit nicht mehr vorhanden ist. 

Wahrend die Liegenschaften der ersten Gruppe, also rein landwirtschaft
liche Liegenschaften, auf Grund derselben Gesichtspunkte bewertet werden, 
wie es in der Vorkriegszeit ublich war, namlich auf Grund des kapitalisierten Ertrages, 
kann diese Bewertungsart bei Fabriken nicht mehr beibehalten werden. Die 
Industrie Osterreichs, die vor dem Krieg auf das ganze Absatzgebiet der alten 
osterreichisch-ungarischen Monarchie und auf Export, hauptsachlich in die Balkan
lander, aufgebaut war, ist durch den Zusammenbruch der Monarchie und durch 
die Aufrichtung von Industrieschutz-Zollgrenzen gegen die Nachbarlander 'auf 
ein wesentlich geringeres und verarmtes Absatzgebiet beschrankt. 

Insbesondere wurden jene Industrien durch den Zusammenbruch schwer 
betroffen, welche als reine Kriegsindustrieanlagen wahrend des Krieges erbaut 
oder vergroBert wurden und heute ihrer Existenzberechtigung beraubt sind. Der 
Umstand, daB ein GroBteil von Fabriksanlagen aus kleinen Anfangen heraus, 
durch fortwahrende, oft nicht sehr gluckliche VergroBerungen raumlich zwar aus
gedehnt, betriebstechnisch jedoch ungunstig gestaltet wurde, somit die Erzeugung 
eine ungleich kostspieligere sein muB als bei Fabriken, welche nach neuesten und 
zweckdienlichsten Grundsatzen erbaut sind, ergibt, daB das Alter, die Beschaffenheit, 
die betriebstechnisch zweckdienlichste Bauart und weitere, die Herstellungskosten 
beeinflussende Momente, wie AnschluB an bestehende Eisenbahnlinien, Vorhandensein 
eigener Kraftzentralen, allgemein gunstige Lage der Liegenschaft, VergroBerungs
moglichkeit bzw. Unterteilungsmoglichkeit fiir verschiedenartige Betriebe und 
Verwendbarkeit fur verschiedene Industriezweige, auf den Verkehrswert einer 
solchen Liegenschaft derzeit einen ungleich starkeren EinfluB ausuben, als dies 
schon in der Vorkriegszeit der Fall war. 

Es wird sich somit bei der Bewertung von Fabriksliegenschaften in erster 
Linie darum handeln, jene Momente richtig einzuschatzen, welche unter den heutigen, 
besonders erschwerten Verhii,ltnissen noch eine Bestandfahigkeit undVerwendbarkeit 
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fiir industrielle Zwecke gerechtfertigt erscheinen lassen. Es kann daher bei der 
Bewertung von Fabrikliegenschaften nicht der Grund- und Bauwert allein in 
Betracht gezogen werden, sondern es muB dieser unter voller Beriicksichtigung 
der vorerwahnten Gesichtspunkte einer Abminderung unterworfen werden. Immerhin 
kann aber bei einigen wenigen Industrieunternehmungen, die zur Deckung wirklich 
vorhandenen und gesicherten Industriebedarfes oder zur Erzeugung gesicherter, 
hochwertiger Exportqualitatsware dienen, der Liegenschaftswert ein derart hoher 
sein, daB nicht nur valorisierte Friedensverkehrswerte gerechtfertigt erscheinen, 
sondern daB sogar ein Umbau oder Neubau solcher Fabriksanlagen gerechtfertigt 
ist, wenn hierdurch eine wesentlich rationellere Erzeugungsmoglichkeit gesichert 
erscheint. 

AIle iibrigen Industriebaulichkeiten jedoch werden, entsprechend der wesentlich 
verringerten Nachfrage, auch einen wesentlich verringerten Verkehrswert besitzen. 
Dieser Verkehrswert kann als auBerste unterste Grenze unter ungiinstigsten Um
standen sogar bis auf den Altmaterial- oder Demolierungswert der Baulichkeiten 
zuziiglich des Grundwertes herabsinken, wenn veraltete Bauart, schlechter Bau
zustand, Mangel moderner Industrienotwendigkeiten, allgemein ungiinstige, abseitige 
Lage einen Betrieb als derzeit unmoglich und aussichtslos erscheinen lassen und 
eine Verwendung der Gebaude zu Wohn- und Lagerzwecken ausgeschlossen 
erscheint. 

Bei der Schatzung von Fabriksanlagen ist in erster Linie zu bedenken, daB 
Fabriksanlagen Sonderzweckbauten sind, die keine derart allgemein verwertbare 
Marktware darstellen wie Zinshauser, also einem wesentlich eingeschrankteren 
Interessentenkreis gegeniiberstehen. Es ist somit mangels verwendbarer Vergleichs
resultate die richtige Bewertung von Fabriksanlagen ungemein erschwert. Weitere 
Erschwernisse fiir die Bewertung bilden die oft abseitige Lage, die zu groBziigig 
oder zu engherzig dimensionierten oder betriebstechnisch ungiinstig situierten 
Gebaude, die schwere Verwertungsmoglichkeit fiir andere Industriezwecke und 
geringe Anpassungsfahigkeit an geanderte Betriebsnotwendigkeiten, wie Ver
groBerung oder Verkleinerung des Betriebes. 

Hierbei ist jedoch nicht zu iibersehen, daB unter Umstanden eine abseitige 
isolierte Lage vollauf berechtigt sein kann, wenn z. B. das Vorhandensein giinstiger, 
billiger Kraftquellen (Wasserkrafte), unmittelbar benachbarte Fundstellen von 
Ur- oder Rohstoffen, giinstige billige Arbeiterlohne usw. groBe betriebstechnische 
Vorteile und Ersparnisse gewahrleisten. Derartige Verhaltnisse konnen unter 
Umstanden von so weittragender Bedeutung sein, daB die Verlegung solcher Betriebe 
in verkehrsreiche Industriegegenden oft nur mit schweren Opfern, in manchen Fallen 
iiberhaupt nicht durchfiihrbar ist oder eine ganzliche Umstellung auf andere' 
Produktion bedingt. Weiters erschwerend fiir die richtige Werterkenntnis ist der 
Umstand, daB Verkaufe von Fabriksanlagen haufig wegen Veralterung der Be
triebsstatten oder wegen ganzlicher Einstellung des Betriebes, also zwangsweise, 
erfolgen. Unter diesen Verhaltnissen kann der Wert solcher Fabriksanlagen auf 
den Wert der Grundstiicke mehr dem Altmaterialwert der Gebaude, also auf die 
unterste Wertgrenze, herabsinken. 

Handelt es sich aber um den Verkauf einer im vollen lebensfahigen Betrieb 
stehenden Fabriksanlage, so sind bei der Bewertung im allgemeinen die heutigen 
Herstellungskosten (Grund- und Bauwert) zugrunde zu legen, hierbei aber folgende 
wertvermindernde Faktoren entsprechend zu beriicksichtigen: 
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1. Vorhandene Wertabminderung an Gebauden, verursacht durch Alter und 
Abnutzung (Amortisation); . 

2. allgemeine ungUnstige Lage der gesamten Industrie, hervorgerufen durch 
allgemeine Verarmung als Auswirkung des Weltkrieges (Arbeitslosigkeit); 

3. verminderte Ertragsmoglichkeit industrieller Unternehmungen durch erhOhte 
Verpflichtungen sozialer Natur (Zwangsarbeitereinstellungen, FUrsorgeabgabe, erhOhte 
StE\uern usw.); 

4; unbegrlindete, unglinstige, abseitige Lage der ganzen Anlage; 
5. Mangel einer notwendigen eigenen Kraftzentrale; 
6. Mangel oder Unmoglichkeit der Herstellung eines notwendigen Geleisean-

schlusses; 
7. Mangel an notwendigen Arbeiterwohnungen; 
8. unglinstige, veraltete Bauart der Betriebsgebaude; 
9. fehlende Vergro.Berungsmoglichkeit; 

10. schwere Verwertungsmoglichkeit fUr andere Industriezwecke; 
a)· wegen uberma.Biger Gro.Be der Gesamtanlage (Kriegsindustrieanlagen); 
b) wegen uberma.Biger Umbaukosten. 

Zu diesen Abminderungsfaktoren ware folgendes zu erwahnen: 
Die Wertabminderung 1. durch Alter und Abnutzung (Amortisation) ist nach 

denselben Gesichtspunkten zu beurteilen wie in Formel (7) abgegeben. 
Nachdem die Wertabminderungsfaktoren 2. und 3. derzeit wohl ausnahmslos 

allen Industrie- und Fabriksanlagen anhaften und auch in Zukunft noch so lange 
anhaften werden, als die Auswirkung des Weltkrieges storend empfunden wird 
und die heutige Unmoglichkeit der vollen Ausnutzung vorhandener Betriebsein
richtungen besteht, so bilden diese Faktoren wertvermindernde Momente, die 
derzeit bei jeder, auch der modernst erbauten Industrieanlage Beriicksichtigung 
finden mussen. 

Die Rohe dieser zwei Faktoren richtig anzunehmen, muB wohl dem Empfinden 
und den bei der Besichtigung erhaltenen Eindriicken des Schatzmeisters vorbehalten 
bleiben. Sie kann richtigerweise nicht im vollen, derzeit sich £iihlbar machenden 
Umfang veranschlagt werden, sondern es muB die Roffnung auf eine in absehbarer 
Zeit zu erwartende Besserung der Produktionsverhaltnisse mildernd zum Ausdruck 
gelangen, ahnlich wie bei der Wertermittlung der Miethauser. Vondiesem Gesichts
punkte aus, der Eskomptierung einer besseren Zukunft, erscheint eine Beriick
sichtigung dieser zwei Wertabminderungsfaktoren in einer Rohe von annahernd 
35% der heutigen, um die Amortisation verminderten Bauherstellungskosten als 
entsprechend. 

Die iibrigen Wertabminderungsfaktoren 4. bis 10. sind nur in jenen Fallen 
als Abzugsposten anzuwenden, wo sie wertvermindernd in Erscheinung treten 
und konnen per zutreffendem Faktor, je nach seiner Wichtigkeit, annahernd mit 
je 10% Beriicksichtigung finden. 

Auf keinen Fall aber diirfen aIle anzunehmenden Abminderungs£aktoren 
zusammen 95 % der heutigen Bauherstellungskosten iibersteigen, wei! logischer
weise der Wert des Bau-Altmateriales im AusmaBe von rund 5% vorhanden 
bleiben muB. 

Es mag vielleicht auf den ersten Blick befremdend erscheinen, von tatsachlich 
vorhandenen Bauwerten zugunsten nicht vorhandener Bauteile Abziige zu machen. 
Diese MaBregel erscheint jedoch durch die heutige Geldknappheit vollauf begriindet, 
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weil besonders Industrieunternehmungen in den seltensten Fallen imstande sind, 
groBe Investitionen vorzunehmen, selbst dann nicht, wenn es gilt, notwendige 
Wertobjekte zu schaffen, weil die verfugbaren Geldmittel oft knapp zur Aufrecht
haltung der eingeschrankten Betriebe ausreichen. Es steht daher auBer allem 
Zweifel, daB fehlende Betriebsnotwendigkeiten, in der Art der in den Posten 4. bis 
10. angefiihrten, derzeit eine starke Wertverminderung der gesamten Anlage bedeuten 
und im vorerwahnten Sinne bei der Bewertung Berucksichtigung finden mussen. 

AuBerst ungiinstig ist derzeit der Verkehrswert von Miethausern durch 
die bestehenden Mieterschutzverordnungen beeinfluBt, da, wie bereits erwahnt, 
derartige Liegenschaften nur als Zukunftsanlagewerte gesucht werden. Die heutige 
fast vollstandige Ertragnislosigkeit dieser Baulichkeiten einerseits, die UngewiBheit 
der Zukunft und die Unsicherheit des anzunehmendenKapitalisierungszinsfuBes ander
seits erschweren die Beurteilung des Verkehrswertes auBerordentlich. Aber auch bei 
Miethausern ist, ahnlich wie bei Fabrikgebauden, eine Anzahl von Kennzeichen 
vorhanden, welche eine hohere Bewertung gegenuber anderen rechtfertigen. In 
erster Linie ist es die allgemein gunstige Lage, die moderne GrundriBbildung und 
die solide Bauart und schlieBlich die Qualitat der Bewohner, welche eine wesentlich 
hOhere Bewertupg gerechtfertigt erscheinen lassen. Anderseits haben jene Miet
hauser, welche in minder guter Lage sich befinden, derzeit nicht mehr jene schweren 
Mangel anhaften, welche in der Vorkriegszeit in der Bewohnung durch kapitals
schwache Mieter, durch haufigen Wechsel der Parteien und durch starke Leer
stehungen gekennzeichnet waren, nachdem die groBen Umwalzungen sozialpolitischer 
Natur diese seinerzeitigen Mangel stark abgeschwacht haben. Trotzdem haftet 
jedoch letzteren Miethausern immer noch die ungunstige Lage und fast ausnahmslos 
die wenig solide Bauart an, welche auch heute noch eine verhaltnismaBig starkere 
Verminderung des Verkehrswertes bedingen. Demnach erscheint eine Differenzierung 
des Verkehrswertes nach Lage, Beschaffenheit und Bauart auch heute unbedingt 
gerechtfertigt. Es ergibt sich hieraus, daB reine Miethauser von diesem Gesichts
punkte aus in folgende vier Hauptgruppen zu teilen sind: 

1. Eigenwohnhauser in entsprechend guter Lage und vollendetster zeitgemaBer 
Bauausfiihrung; 

2. Eigenwohnhauser in minder guter Lage und nicht mehr zeitgemaBer Bau
ausfiihrung; 

3. reine Miet- und Geschaftshauser in hervorragend guter Lage mit zeitgemaBer 
Wohnkultur, gutem Bauzustand und guter BauausfUhrung; 

4. reine Miethauser in minder guter Lage, veralteter W ohnungsausstattung, 
Massenmiethauser und Arbeiterwohnhauser in minder guter BauausfUhrung bei mangel
hafter Instandhaltung. 

In diese vier Gruppen waren noch bezuglich der Lage zu dem jeweiligen Stadt
zentrum gewisse Untergruppen einzureihen. 

Eine Ausnahme in der Bewertung bilden jene Gruppen von Liegenschaften, 
welche nicht auf Grund des valorisierten Friedensertragswertes bewertet werden 
konnen, insbesondere Neubauten von Miethausern und Eigenwohnhausern, welche 
auf Grund bestehender Steuererleichterungen nach dem Zusammenbruch neu 
erbaut wurden und auBerhalb der Mieterschutzgesetze gestellt wurden und daher 
in der Lage sind, derart hohe Zinsertrage abzuwerfen, daB eine Bewertung auf 
Grund des Ertrages ermoglicht wird. 
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AIle Liegenschaften jedoch, ohne Ausnahme, miissen heute der Wert
verminderung unterworfen werden, welche durch die allgemeine Verarmung, durch 
die Geldknappheit und das Damiederliegen aller Erwerbsunternehmungen berechtigt 
erscheint. 

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich, daB iibereinstimmend mit den be
stehenden Gepflogenheiten auf dem Realitatenmarkt als Ausgangspunkt fiir die 
Bewertung von Miethausem auch heute noch im allgemeinen der Vorkriegswert 
zur Grundlage genommen werden muB, weil sonstige Anhaltspunkte, welche 
rechnerisch durch die derzeitigen Verhaltnisse begriindet erscheinen, tatsachlich 
nicht zur Verfiigung stehen. Es erscheint daher notwendig, derzeit noch den heutigen 
Verkehrswert als ein Vielfaches des Vorkriegswertes aufzustellen und hierzu die 
folgenden Formeln zu verwenden: 

bedeuten. 

W=VxF 
worin W den heutigen Verkehrswert, 

V das Vielfache und 
F den Vorkriegswert 

(1 ) 

Nun wurde aber der Vorkriegswert einer normalen zinsentragenden Liegenschaft 
berechnet nach der Formel: 

bedeuten. 

F= S~E +Stt, 

worin F den Vorkriegswert, 
S " Substanzwert, 
E " Ertragswert und 

Stl " Wert etwa vorhandener Steuerfreiheit 

Der Substanzwert S setzt sich wieder zusammen laut folgender Formel: 

(2) 

aus S=G+B, (3) 
worin G den Wert des Grundstiickes (Grundwert) und 

B" " "Gebaudes (Bauwert) 
vorstellen. 

Der Ertragswert hingegen ergibt sich aus del' Formel: 

E = Bz-St x 100, 
p 

wobei Bz den Jahresbruttozins des Jahres 1914, 

bedeuten. 

St die im Jahre 1914 bestandenen Steuem, Erhaltungskosten 
und sonstige Abzugsposten und Abgaben und 

P den im Jahre 1914 iiblichen ProzentfuB (ZinsfuB) 

(4) 

Der Wert der Steuerfreiheit Stt fiir jene Steuererleichterungen, welche im 
Jahre 1914in Geltung waren, spielt fUr die heutige Verkehrswertermittlung keine 
Rolle mehr, wei! aIle Arten von Steuerfreiheiten, die vor dem Kriege gesetzlich 
gewahrt wurden, um einen Anreiz zu gesteigerter Bautatigkeit zu bieten, derzeit 
schon abgelaufen sind. Es ist somit der Wert der Steuerfreiheit fiir die heutige 
Verkehrswertermittlung von Gebauden, die aus der Vorkriegszeit stammen, 
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ohne jeden Belang. Da jedoch den verhaltnismii.J3ig wenigen aus privaten Mitteln 
errichteten, zinstragenden Gebauden, die nach dem Krieg in Wien nach dem 
29. November 1921 erbaut wurden, eine 20jahrige, bzw. 30jahrige Steuerfreiheit 
gewahrt wurde, solI der Vollstandigkeit halber hier auch die Formel fiir den Zeit-
wert der Steuerfreiheit Stt angefiihrt werden, welche lautet: 

q"-I 
Stt=M x ( I)' (5)1) q" q-

wobei M die terminliche (semestrale oder jahrliche) Minderleistung 
an Steuern infolge Steuerersparnis, 

q= (1 +O,Olp) den KapitalisierungszinsfuB bei p% Verzinsung und 
n die Anzahl der Termine (Semester oder Jahre) bedeuten, 

wahrend welcher die Steuerersparnis bis zu ihrem Ende 
noch andauert. 

Beziiglich Bestimmung des Wertes der Gebaude (Bauwert) B sind noch folgende 
Formeln von Wichtigkeit: 

B=H-A, 

wobei H die Vorkriegsbauherstellungskosten bedeuten, welche heute 
zu erwarten gewesen waren, wenn an Stelle des Krieges eine 
normale Wirtschaftsentwicklung bis auf den heutigen Tag 
moglich gewesen ware, und 

A die durch zunehmendes Alter und Abnutzung an der Substanz 
verursachte Wertabminderung (Amortisation, Altersent
wertung) bedeutet. 

(6) 

Diese Wertabminderung ist urn so groBer, je groBer das Alter des Gebaudes 
ist und wird im allgemeinen besonders bei W ohnhausbauten um so rascher zunehmen, 
je groBere Fortschritte jene technischen Errungenschaften und sanitaren Wohnungs
einrichtungen aufweisen, welche die zunehmende Wohnkultur der letzten Jahrzehnte 
kennzeichnet. AIle jene technischen Errungenschaften, welche die letzten modernen, 
vornehmen Wohnhausbauten als selbstverstandliche Notwendigkeit aufweisen, 
wie Personenaufzug, Zentralheizung, zentrale Warmwasserversorgung, Staubsauge
anlage, Klopfbalkons, Baderaume, entsprechende Diener-, Vor- und Nebenraume, 
Dienertreppen usw. oder bei Kleinwohnungshausern: wie Wohnkiichen, Gemein
schaftskiichen, zentrale Waschkiichen, Kindertagesraume usw. und welche die 
unaufhaltsam fortschreitende W ohnkultur sich dienstbar macht, entwerten unsere 
alteren Wohnhausbauten weitaus rascher und unbarmherziger, als es durch die 
natiirliche Abnutzung der Substanz durch den taglichen Gebrauch der Bewohner 
begriindet erscheint. 

Diese kulturelle Entwertung verursacht besonders bei stadtischen Wohn
hausbauten die Notwendigkeit eines Umbaues zu einer Zeit, in der das Gebaude 
aus statischen Griinden noch fiir viele Jahre als vollkommen bestandfahig zu 
bezeichnen ware und oft kaum das "Jiinglingsalter" iiberschritten hat. 

Ganz ahnlich liegen die Entwertungsverhaltnisse auch bei Fabrikbauten. 
Auch hier ist der ungeheureFortschritt aller technischen Wissenschaften das treibende 
Element, welches bei statisch noch sehr bestandfahigen Gebauden, deren Umbau 

') Zur AU8wertung der Formel (5) dient Tabelle S. 726. 
Bauratgeber, 9. Aufl. 46 
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als unbedingte Notwendigkeit erscheinen laBt. Die durchgreifende Mechanisierunt 
und Rationalisierung in allen Fabrikbetrieben, die Okonomisierung der Kraft· 
zentralen, die Vereinfachung, Verbilligung und Modernisierung der Herstellungs
methoden sowie die griindliche Erfiillung sozialer Forderungen der Arbeiter lassen 
die durchgreifende Umgestaltung, ja selbst den Umbau von ganzen Fabriktrakten, 
oft nach verhaltnismaBig kurzer Lebensdauer als unaufschiebbar erscheinen. 

Nachdem diese gewaltsamen Entwertungen in keiner, auch nur annahernd 
praktisch verwendbaren Art feststellbar sind, trotzdem die einschlagige Literatur 
hieriiber sehr interessante, aber naturgemaB nur auf personlichen Ansichten oe
ruhende, stark divergierende Angaben aufweist, ist eine wirklich verlaBliche, 
rechnerische Erfassung dieser Entwertung kaumanzugeben. Trotzdem die ein
schlagige Literatur zumeist eine progressive Steigerung der Wertabminderung 
vorschlagt und zur Berechnung der zutreffenden Wertabminderungsfaktoren 
umfangreiche Tabellen aufstellt, die auf rein theoretischen Lebensdauerannahmen 
beruhen, erscheint es mit Riicksicht auf die vorerwahnten, viel schwerwiegenderen, 
gewaltsamen kulturellen Entwertungsmomente fiir den praktischen Schatzungs" 
gebrauch richtiger, die theoretische Lebensdauer, als eine in den meisten Fallen 
unerreichbare Ziffer, unberiicksichtigt zu lassen und zur Bestimmung der 
GroBe der vorhandenen Wertabminderung nur das derzeitige Alter in Vergleich 
zu ziehen zu der voraussichtlich noch zu erwartenden vollwertigen Lebensdauer 
eines Bauwerkes. Bei dieser Beurteilung wird nicht so sehr das absolute, als vielmehr 
das relative Alter und insbesondere die hochwertige Bauausfiihrung und Instand
haltung eine ausschlaggebende Rolle spielen, ebenso der Standort des Gebaudes 
in verhaltnismaBig geschiitzter Lage in geschlossenen Stadten oder in einer den 
Witterungseinfliissen stark ausgesetzten- isolierten Lage am flachen Lande. Fiir 
diese Art der Berechnung der Wertabminderung geniigt aber vollstandig die An
nahme, daB die Wertabminderung sich nicht progressiv, sondern proportional 
vollzieht, so daB zur Berechnung der Wertabminderung sich folgende Formel an
wenden laBt: 

l 
A=Kx l+L' 

worin K die heutigen Bauherstellungskosten, 
l das derzeitige Alter des Bauwerkes, 

bedeuten. 

L die vorraussichtlich noch zu erwartende vollwertige Lebensdauer 
des Bauwerkes 

(7) 

Fiir die allgemeine Beurteilung der normalen Bestanddauer von Gebauden 
ohne Beriicksichtigung der kulturellen Entwertung diirften nachstehende Angaben 
ausreichen: 

a) Bestanddauer fUr W ohnhiiuser: 

1. In vollendetster hochwertiger Ausfiihrung, in Stadt en rund .......... . 
am flachen Land rund 150 bis 

2. " guter Ausfiihrung, in Stadten rund ...................... 150 " 
am flachen Land rund ................. 120 " 

3. " minder guter einfacher Ausfiihrung, in Stadten rund ............ . 

" 
am flachen Land rund 70 bis 

250 
200 
200 
HiO 

120 
100 

Jahre 
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b) Bauernhiiuser und landwirtschaftliche Bauten: 

1. In guter Ausfiihrung, als Massivbauten rund ........................ 100 Jahre 
2."" " teils als Massiv-, teils als Holzbauten rund ...... 70 " 
3." " reine Holzbauten rund ........................ 50 " 

c) Industriebauten: 

1. Altere Konstruktion als Massivbauten rund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 Jahre 
2. Neuere " in Eisenbetonbauweise rund ............ 150 bis 200 " 
3. Nebengebaude hierzu, wie Speicher usw., als Massivbauten rund ....... 100 " 

" teils als Massiv-, teils als Holzbauten rund .... 60 bis 80 
" reine Holzbauten rund ....................... 30" 40 

Unter Beriicksichtigung der bisherigen Ausfiihrungen ergibt sich die volle 
erschopefnde Formel fUr die Berechnung des heutigen Verkehrswertes einer aUB 
der Vorkriegszeit stammenden, zinstragenden Liegenschaft: 

lG+ H x L + Bz-St x 1001 
w = V x l+L P (8) 

2 

In dieser Formel (8) sind bereits aIle Faktoren erlauternd besprochen, bis 
auf den Faktor: 

V, das Vielfache des Vorkriegswertes: 

Wie schon erwahnt, bildet dieses Vielfache einen rechnerisch nicht feststellbaren 
Wert, der nur auf Grund reichlicher Erfahrung, als das Ergebnis aus freihandigen 
Verkaufen, vergleichs- und gefiihlsmaBig angenommen werden kann. 

Tatsachlich haben die zahlreichen Verkaufe von Wiener Zinshausern in 
der letzten Zeit ergeben, daB die Preise von Wiener Durchschnitts-Zinshausern, 
aus der Vorkriegszeit stammend, sich um den 2 bis 2 Y2 fachen Friedensbruttozins 
in Gold bewegt haben. Das heiBt, daB ein solches Zinshaus, welches im Jahre 1914 
z. B. K 10000,00 Bruttozins getragen hat, einen Verkehrswert besitzt von: 

K 10000,00 x 14,400x2=K 228000000,00=8 28800,00 bis 36000,00 
oder umgerechnet auf ein Vielfaches des Vorkriegswertes ergabe sich fUr Zinshauser, 
aus der Vorkriegszeit stammend, durchschnittlich: 

V =2400 bis 3600. 
Hierzu ist zu erwahnen, daB solche Zinshauser in unausgebauten Stadtteilen, 

von der armsten Bevolkerungsschichte bewohnt, in billigster Ausfiihrung und 
starker, das natiirliche MaB iibersteigender Abnutzung, selbst unter den 2000fachen 
Vorkriegswert herabsinken konnen, wahrend umgekehrt solche Zinshauser in her
vorragend guter Geschaftsgegend, in besonders guter Bauausfiihrung, Verkehrs
werte bis zum 5000fachen Vorkriegswert erreichen konnen. 

Obwohl die Vorkriegswerte von Wiener Zinshausbauten, die vor dem Krieg 
erbaut wurden, heute den Bausachverstandigen noch vollkommen gelaufig und 
in Erinnerung sind, so scheint es doch interessant, die heutigen Verkehrswerte 
nicht nur mit den seinerzeitigen Vorkriegswerten, sondern auch mit den heutigen 
Herstellungskosten in Beziehung zu bringen, weil sich bei dieser Gegeniiber
steHung die wertvernichtende Auswirkung des Mietengesetzes in erschreckender 
Deutlichkeit zeigt. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, ergibt sich, daB die 

46' 
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heutigen Verkehrswerte, die am Realitatenmarkt erreichbar sind, bei Vorkriegs
hausern betragen: 
1. bei einfachst ausgestatteten Zinshausern in minder guter Lage rund ........ 10% 
2. bei einfach ausgestatteten Zinshausern in Normalwohnlagen rund ........... 15% 
3. bei gut und modern ausgestatteten Zinshausern in Haupt- und VerkehrsstraBen 

rund .................................................................... 25% 
4. bei hervorragend gut ausgestatteten Wohn- und Geschaftshausern in sehr guter 

zentraler Lage von Geschaftsvierteln, Villen und Eigenwohnhausern in aus-
gesprochenen Villenvierteln rund ......................................... 35% 

5. ausgesprochene GroBgeschaftshauser im Kern des geschaftlichen Haupt
verkehres und EigenwohnpaIaste in besonders bevorzugten, vornehmen 
Wohnvierteln rund ...................................................... 50% 

der heutigen Herstellungskosten. 

Selbstverstandlich mussen auch hier das Lebensalter und die etwa mangelhafte 
Instandhaltung dieser Gebiiude voliauf berucksichtigt werden. 

Diese normalen Verkehrswerte erfahren eine wesentliche Erhohung, wenn in 
einem Wohnhaus W ohnungen oder Geschiiftslokale vorhanden sind, die dem 
Mietengesetz nicht unterliegen, sondern im Sinne der Mietennovellen vom 
30. Juli 1925 und vom 14. Juni 1929 an den Stichtagen (31. Juli 1925, bzw. 
1. Juni 1929) weder vermietet noch angefordert waren. Die Moglichkeit, solche 
vom Rauseigentumer an den Stichtagen in Eigenbenutzung gehabten Raume frei
handig um einen Zins vermieten zu konnen, dessen Rohe keiner Einschrankung 
unterliegt, ist gleichbedeutend mit einem teilweisen Wiederaufleben eines Zins
ertrages im Sinne der Vorkriegszeit. Diese Zinsertragsmoglichkeit hat eine ganz erheb
liche Wertsteigerung verursacht, wenn die der freien Zinsvereinbarung vorbehaltenen 
Raume sich in Objekten befinden, die in guten Wohn- bzw. Geschiiftsgegenden liegen. 
Diese Werterhohungen sind auf Grund erreichbarer Zinse nach Abzug gesetzlich fest
stehender Abgaben, Verwaltungs- und Erhaltungskosten, als kapitalisierter Ertrags
wert in entsprechender Weise dem normalen Verkehrswert des dem Mietengesetz 
unterliegenden Rausteiles zuzuschlagen. Rierbei ist genau zu priifen, ob der Raus
eigentumer mit dem Wohnungs- oder Geschiiftsinhaber auch wirklich identisch ist. 

B. Schiitzung von Gebiiuden zum Zwecke der Feuerversicherung 

Der Zweck solcher Schiitzungen besteht in der Ermittlung und Festlegung 
jener Einzelziffern und Betrage, welche aufgewendet werden mussen, um Schaden, 
die durch Feuer und Loschungsarbeiten entstanden sind, durch Versicherungs
geselischaften vergutet zu erhalten. Um derartige Schadensziffern in einwandfreier 
Weise ermitteln zu konnen, ist es unerlaBlich, uber derartige Unterlagen zu verfugen, 
welche es ermoglichen, den vor einem Brand vorhanden gewesenen Zustand eines 
Gebaudes festzustellen und die durch den Brand vernichteten Werte errechnen 
zu konnen. 

Diese Brandschaden werden nur als reine Materialschaden vergutet, und zwar 
nicht in der Rohe der Kosten der Neuhersteliung, sondern nur in jener Rohe, der 
dem Zustand des verbrannten Gutes knapp vor dem Brande entspricht, also unter 
Berucksichtigung der Neuherstellungskosten, abzuglich einer entsprechenden Ab
schreibung fur Alters- und Gebrauchsabnutzung. 
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Demnach entfallen die fUr Feuerversicherungszwecke vorzunehmenden Schatz
zungen ihrer Hauptsache nach in zwei Gruppen, namlich: 

I. Schatzungen von Baulichkeiten zum Zwecke der Versicherung gegen Brand
schaden (Bestandwertschatzungen) und 

II. Schatzungen jener Bauwerte, die durch Brande vernichtet oder beschadigt 
wurden (Brandschadenschatzungen). 

I. Bestandwertschatzungen: 

Um diesen Bestandwertschatzungen jene Eigenschaften zu verleihen, deren 
sie als verlaBliche Unterlage zur Beurteilung von erlittenen Brandschaden bediirfen, 
mussen sie derart verfaBt sein, daB sie jederzeit genaue Aufschliisse sowohl iiber 
den Wert als auch iiber den Baubestand eines Objektes geben konnen. Zu diesem 
Zweck miissen sie folgende vier Angaben enthalten: 

a) Massen des zu versichernden Wertgegenstandes; 
b) N euwert oder Herstellungskosten dieser Massen; 
c) Alter und Entwertung am Tage der Schatzung; 
d) Zeit- oder Versicherungswert am Tage der Schatzung. 

Ad a). Bei Gebauden werden die Massen in Form einer genauen, detaillierten 
Massenaufstellung unter Beilage von Skizzen in Form von BauvorausmaBen oder 
Kostenanschlagen mit kurzer Beschreibung angefiihrt. . 

Ad b). Der Neuwert oder die Herstellungskosten sind fur jede Massenpost 
unter genauer Beriicksichtigung der ortlichen Verhaltnisse, wie Zubringungs-, 
Lohn- und Materialkosten, einzusetzen. 

Ad c). Das Alter ist festzustellen und sodann unter Beriicksichtigung der 
Bauart, des jeweiligen Bauzustandes, der Verwendung, Instandhaltung und der 
voraussichtlich noch zu erwartenden zukiinftigen Lebensdauer, der Grad der Ab
nutzung und Entwertung am Schatzungstag im Verhaltnis zur Gesamtlebensdauer 
zu berechnen (siehe Formel (7). 

Fiir die Berechnung des Grades der Abnutzung diirften die im AnschluB an 
Formel (7) angefiihrten Angaben iiber Bestanddauer von Gebauden geniigend 
Anhaltspunkte geben. Jedenfalls aber muB bei der Berechnung des Zeitwertes 
darauf Bedacht genommen werden, daB auch bei den altesten Gebauden der Zeit
wert nie unter den Altmaterialwert sinken kann, das ist jener Betrag, der durch 
Verkauf von Bestandteilen (Ziegel, Holz, Eisen usw.) des abzubrechenden Hauses 
erlost werden kann, nach Abzug der Kosten der Demolierung. 

Ad d). Durch Gegeniiberstellung des Neuwertes zur vorhandenen Entwertung 
ergibt sich der Zeitwert am Tage der Schatzung. 

II. Brandschadenschatzungen: 

Zwecks Ermittlung der Hohe der von den Versicherungsgesellschaften an den 
Versicherten zu leistenden Schadensvergiitungen wird der Zeitwert der vernichteten 
oder beschadigten Teile eines Bauwerkes ermittelt. Hierbei wird in analoger Weise 
wie bei den Bestandwertschatzungen vorgegangen, indem der Zeitwert am Tage 
des Brandes rechnerisch ermittelt und als Vergutungsbetrag angenommen wird. 
(Siehe auch: Grundzuge der Feuerversicherung.) 
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Bewertungstabelle fUr annahernde Schatzungskosten von Gebauden 1) 

Von lng. Rudolf S c h rna h 1 und Baurat lng. Wilhelm Kern pIe r, beh. aut. Zivil
ingenieure, Wien 

Benennung 

A. W ohngebaude 
in gesehlossener 

Bauweise: 

normale Ausstat
tung (einfach) .... 

bessere Ausstat-
tung ........... . 

besonders gediegene 
Ausstattung 
(Palaisartig) ..... 

B. W ohngebaude 
in offener Bauweise 

(Villen): 

Zins-Villen ....... . 
:M ehrfamilien -V illen 
Einfamilien-Villen .. 

C. Industriegebaude: 

mit Holz-, Stahl
oder Eisenbeton
saulen, Holz-, Zie
gel- oder Eisen
betondecken. Ge
mischte FuJ3b6-
den. GeschoilhOhe 
bis 4 m ......... . 

Wie oben, GeschoJ3-
hOhe iiber 4 m ... 

LeichtereBauweisen 

Bauart 

Unter- Dach-
bau 3) deckung4) 

massiv hart 

massiv hart 

" 

massiv hart 

(Holz- oder Riegel- gemischt 
bau usw.) ........ 

weich 

massiv 

D. Landwirtsehaft-
Hehe Gebaude gemischt 

ganz aus 
Holz 

hart 

weich 

N eu baukosten 
in Schilling 

je rna 
urn

bauten 
Raum 

50,00 

60,00 

f 70,00 
bis l 80,00 

55,00 
65,00 
75,00 

30,00 

35,00 

J 20,00 
bis t 25,00 

{ 
25,00 
bis 

30,00 

{ 
{ 

20,00 
bis 

25,00 
10,00 
bis 

15,00 

I je m 2 

und 
Geschoil 

ver
bauter 

Flache 2) 

185,00 

220,00 
240,00 ) 

bis I 
270,00 J 

160.,00 
180,00 
200,00 

130,00 

150,00 
80,00 
bis 
90,00 

90,00 t 
bis 

100,00 J 
80,00 
bis 
90,00 
40,00 t 
bis 
50,00 f 

Bestand
dauer 

in 
Jahren 

150 

150 

150 

150 
150 
150 

150 

150 
75 
bis 
100 

150 

75 
bis 
100 

50 

Anmerkung 
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Grundziige der Feuerversicherung 
(Anhang: Sonstige ffir das Baugewerbe wesentliche Versicherungszweige) 

Von Ingenieur Oskar Taglicht, Wien 

A. Einleitung 

a) Grundbegriff der Versicherung 

Dem gesamten Versicherungswesen liegt das Bediirfnis zugrunde, Schaden, 
die dem einzelnen durch materielle Verluste erwachsen und seine wirtschaftliche 
Lage gefahrden, auf eine Mehrheit von Individuen, die der Moglichkeit gleichartiger 
Schadensereignisse ausgesetzt sind, zu iiberwalzen und zu verteilen. Um dies zu 
ermoglichen, wird jedem einzelnen der in Betracht kommenden Individuen eine 
Beitragsleistung, die sogenannte "Pramie", zur Zahlung auferlegt. Bei Eintritt 
des Schadensereignisses wird dann der Gesamtbetrag der Pramien zur Deckung 
des Verlustes der Betroffenen herangezogen. 

b) Betriebsformen der Versicherung 

Die in Osterreich zum Betriebe des Versicherungsgewerbes zugelassenen Unter
nehmungen (Versicherer) gliedern sich im wesentlichen in zwei voneinander 
prinzipiell verschiedene Rauptgruppen: 

1. Versicherungs-Aktiengesellschaften, deren Betrieb auf industrieller 
Grundlage aufgebaut ist und unter Zugrundelegung des eingezahlten Aktien
kapitals (als Riickhalt) £iir Rechnung und Gefahr der Gesamtheit der Aktionare 
erfolgt, denen die Gesamtheit der Versicherungsnehmer (Versicherten) gegenuber
steht. Die von letzteren zu leistenden Pramienzahlungen werden fiir die ganze 
Vertragsdauer (eventuell bis zur Beendigung des Geschaftsbetriebes durch den 
Konkurs) im vorhinein festgelegt. Die Festsetzung der Pramientarife ist auf die 
durch die Statistik gegebenen Erfahrungen basiert, so zwar, daB mit der Gesamt
pramie sowohl fiir die Deckung vorgekommener Schaden als auch der Regie, des 
Sachaufwandes usw. zumindest das Auslangen gefunden werden solI. Gewinn 
und Verlust aus dem Geschaftsbetrieb betreffen in gleicher Weise lediglich die 
Aktionare, deren Interessen der Verwaltungsrat der Gesellschaft vertritt. 

2. Wechselseitige Versicherungsanstalten, bei denen Versicherungs
nehmer und Versicherer ein untrennbares Ganzes darstellen. Bei dieser Betriebs
form haben zunachst die Versicherungsnehmer einen vorschuBweisen Beitrag in 
der Rohe des vermutlichen Bedarfes fiir die bevorstehende Geschaftsperiode zu 
leisten. Je nachdem sich dann am Ende der Geschaftsperiode ein Gewinn oder 
Verlust (Mehrbedarf) ergibt, gelangt an die Versicherungsnehmer ein Bonus (Divi
dande) zur Ausschiittung oder Gutschrift auf die nachstfolgende Pramienschuldigkeit 
oder wird das sich ergebende Defizit in Gestalt eines zu leistenden Nachschusses 
von den Versicherungsnehmern getragen. Dem Verwaltungsrate der Aktienge
sellschaft entspricht bei der wechselseitigen Anstalt das von den Versicherten 
gewahlte Kuratorium. 

In jedem Falle unterliegt der Betrieb staatlicher Aufsicht und konnen etwaige 
Beschwerden gegen den Geschaftsbetrieb beim Versicherungsdepartement des 
Innenministeriums (Aufsichtsamt) eingebracht werden. 



Rechtsgrundlagen der Versicherung 

c) Rechtsgrundlagen der Versicherung 

Die rechtliche Basis des Versicherungsgeschaftes bilden: 

729 

1. das Gesetz uber den Versicherungsvertrag yom 23. Dezember 1917, R.G.Bl. 
Nr. 501, 

2. die allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
3. der Versicherungsantrag (Polizze). 
Ad 1. Das Gesetz uber den Versicherungsvertrag erstreckt sich auf 

das gesamte Gebiet des privaten Versicherungsrechtes und unterscheidet zwischen 
Schadens- und Personenversicherung. Das erste Hauptstuck des Gesetzes bildet 
einen Rahmen fur die samtlichen Versicherungszweigen gemeinsamen allgemeinen 
Vorschriften. Das zweite enthalt daran anschlieBend die fur die Schadensver
sicherung gultigen allgemeinen und besonderen Bestimmungen (Feuer-, Hagel-, 
Vieh-, Transport- und Haftpflichtversicherung). Den AbschluB bilden das dritte 
und vierte Hauptstuck (Lebens- und Unfallversicherung) sowie die im fiinften 
Hauptstiick enthaltenen SchluB- und tJbergangsbestimmungen. 

Ad 2. Die allgemeinen Versicherungsbedingungen (amtlichen 
Musterbedingungen) geben einen kurzen, teilweise zugunsten des Versicherungs
nehmers yom Gesetze abweichenden Auszug aus diesem, der, fiir jeden Versicherungs
zweig entsprechend adaptiert, die praktisch wichtigsten Bestimmungen zur Auf
klarung der Partei enthalt. Die Versicherungsbedingungen sind der Partei vor 
Antragsfertigung bei sonstiger Unverbindlichkeit des Antrages zu behandigen 
und diese Tatsache durch gesonderte Bestatigung der Partei auf dem Antrags
formular ersichtlich zu machen. Sie sind auch der yom Versicherer ordnungsmaBig 
unterfertigten Polizze anzuschlieBen. 

Es ist jedem Versicherungswerber zu empfehlen, sich vor VertragsabschluB 
durch Einsichtnahme in diese Bedingungen uber die aus dem abzuschlieBenden 
Vertrag ihm erwachsenden Rechte und Pflichten eingehend zu informieren. 

Ad 3. Der Versicherungsantrag bildet die Hauptgrundlage des zwischen 
dem Versicherer (nachfolgend auch Gesellschaft oder Anstalt genannt) und Ver
sicherungsnehmer (Partei) abzuschlieBenden Vertrages. Die von den Gesellschaften 
ausgegebenen gedruckten Antragsformulare enthalten eine Reihe von Fragen 
(Rubriken), deren Beantwortung (Ausfiillung) durch die Partei dem Versicherer 
von dem Umfange der zu ubernehmenden Gefahren durch Beschreibung des Risikos 
und seiner Nachbarschaft Kenntnis gibt und ihm so die Bestimmung der Pramie er
moglicht. Hierbei bedeutet Risiko im engeren Sinne die Haftung fiir die durch 
Annahme des gestellten Antrages von der Gesellschaft zur Tragung ubernommenen 
Gefahren, im weiteren Sinne den Inbegriff der versicherten Sachen selbst. Die 
Fragenbeantwortung hat durch den Versicherungswerber selbst oder nach seinen 
Angaben zu erfolgen, worauf der Antrag von ihm zu unterfertigen und der 
Gesellschaft einzureichen ist. Diese entscheidet sich dann fur Annahme oder 
Ablehnung des Antrages. 

SolI die Versicherung ihrer Bestimmung, dem Versicherungsnehmer im Schadens
falle vollen Ersatz zu bieten, entsprechen, so ist es notig, die Antragsfragen, wenn 
auch kurz, so doch in einer jeden Zweifel ausschlieBenden Weise sachlich richtig 
und vollstandig zu beantworten, da erfahrungsgemaB jede Unrichtigkeit, Zwei
deutigkeit oder Mangelhaftigkeit in der Textierung der Fragenbeantwortung im 
FaIle des Schadens zu unangenehmen Weiterungen zwischen beiden Vertragsteilen. 
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eventuell auch zur Schmalerung oder zum Verlust des erhobenen Ersatzanspruches 
fiihren kann. 

Auf Grund des angenommenen Antrages fertigt nunmehr die Gesellschaft das 
Vertragsinstrument selbst, die "Polizze", aus, die kurz und iibersichtlich die 
wesentlichsten Angaben des Antrages iiber das zu versichernde Risiko wiederholt, 
soweit dieselben zur Beurteilung der Versicherung selbst und zur Priifung der 
berechneten Pramie notig sind. 

Der Versicherungsnehmer wird gut daran tun, bei "Obernahme der Polizze 
dieselbe einer genauen Durchsicht zu unterziehen und, falls darin Abweichungen 
yom Antrag ersichtlich sind,binnen Monatsfrist bei der Gesellschaft zu rekla
mieren, da sonst diese Abweichungen als von ihm genehmigt gelten. Ebenso miissen 
besondere Vereinbarungen, die iiber den Rahmen der allgemeinen Versicherungs
bedingungen hinausgehen, von der Gesellschaft der Polizze schriftlich beigefiigt 
sein, um deren Verbindlichkeit festzulegen, wie denn das Gesetz auch fiir alle 
Anzeigen und Erklarungen der Gesellschaft gegeniiber die schriftliche Form bedingt. 

Es ist demnach fiir die Partei auch wahrend des weiteren Verlaufes der 
Versicherungsdauer unumganglich notig, aHe wesentlichen Veranderungen des 
Risikos (Wert, Besitzverhaltnisse, Versicherungsort, Gefahrenumfang usw:) zur 
Vermeidung spaterer Weiterungen der Gesellschaft ungesaumt bekanntzugeben 
und deren schriftliche Kenntnisnahme zu verlangen. 

Nachfolgend gelangt zunachst die Feuerversicherung als fiir das Bauwesen 
wichtigster Versicherungszweig eingehender und daran anschlieBend sonstige in 
Betracht kommende Sparten kurz und schematisch zur Erorterung. 

B. Feuerversicherung 

a) Grundbegriff der Feuerversicherung 
Die Feuerversicherung bietet Deckung fiir alle Schaden, die durch Brand, 

Blitzschlag, Leuchtgasexplosion, Explosion von Heizeinrichtungen und Beleuch
tungskorpern in Wohngebauden und Explosion von Dampfkesseln infolge Dampf
druckes an den versicherten Gegenstanden verursacht werden. 

Den Feuerschaden gleichzuhalten sind die durch mittelbare Einwirkung des 
Feuers (Rauch-, RuB- und Hitzeschaden) sowie durch PraventivmaBregeln (Loschen, 
NiederreiBen, Ausraumen im gebotenen Umfange und atmospharische Nieder
schlage) oder durch Abhandenkommen beim Brande hervorgerufenen Wertminde
rungen oder Verluste. 

Explosionen anderer Art als die vorangefiihrten sowie die durch den Brand
schaden sich ergebenden Abfuhr- und Aufraumungskosten konnen auf Grund 
besonderer Vereinbarung in den Haftungsbereich der Versicherung einbezogen 
werden. 

Von der Ersatzpflicht ausgeschlossen sind Sprengstoffexplosionen und die 
durch unsachgemaBe Verwendung des Feuers im Wirtschafts- oder Gewerbebetriebe 
verursachten "Betriebsschaden" (z. B. Ausbeulung ungeniigend gespeister 
Kessel, Induktions- und Influenzschaden an elekt:dschen Einrichtungen gelegent
lich von Blitzschaden, KurzschluBschaden, Schaden am Trockengut infolge von 
Heizungsmangeln, Zylinderrisse an Motoren, Sengschaden u. a. m.), falls kein 
Weitergreifen des Brandes erfolgt. 
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b) Polizzenerfordernisse 

Die Polizze muB iiber nachfolgende Punkte AufschluB geben: 
1. Versicherer und V ersicherungsnehmer, 
2. Gegenstand der Versicherung, 
3. Versicherungssumme, 
4. Versicherungsort, 
5. Versicherungsdauer und 
6. Pramie. 

Ad 1. Versicherer und Versicherungsnehmer (Versicherter), 
Besi tz ver hidtnisse 
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Eingangs der Polizze muB sowohl der volle Firmenwortlaut des Versicherers 
als auch der Namen oder die Firma des Versicherungsnehmers und, falls fiir fremde 
Rechnung versichert wurde, auch des Versicherten, d. h. desjenigen, in dessen 
Interesse die Versicherung genommen wurde, ersichtlich sein. 

1m allgemeinen gelten nur die dem Versicherungsnehmer gehorigen 
Sac hen als durch die Versicherung gedeckt, fremdes Eigentum dagegen nur dann, 
wenn dies durch einen entsprechenden Zusatz in der Polizze ausdriicklich be
kundet ist. 

Anderungen in den Eigentumsverhaltnissen bediirfen, damit die Versicherung 
ihre Wirkung nicht verliere, der schriftlichen Bestatigung seitens der Gesellschaft. 

Bei Wechsel immo bilen Eigentums gehen Rechte und Pflichten aus dem 
Versicherungsvertrage auf den Erwer ber ii ber , doch steh t beiden Vertragsteilen 
einen Monat nach erfolgter Besitzanderung das Kiindigungsrecht zu. 1m FaIle 
der VerauBerung beweglicher Sachen erlischt bei deren Ubergabe an den Kaufer 
die Versicherung. Erbschaft beriihrt das Versicherungsverhaltnis nicht. 

Wird eine Versicherung fiir fremde Rechnung genommen, so scheidet 
sich die Person des Versicherungsnehmers von der des Versicherten. Ersterer 
tritt in die Rechte des letzteren gegeniiber der Gesellschaft ein. 

Ad 2. Gegenstand der Versicherung 

Jene Werte, fiir die der Versicherungsnehmer im Schadensfalle Ersatz seitens 
der Gesellschaft wiinscht, bilden den Gegenstand der Versicherung. Dieselben sind 
moglichst kurz, deutlich und sachkundig aufzuzahlen (Risikobeschreibung). Was 
in dieser Beschreibung nicht enthalten ist oder keinen Bestandteil der im Polizzen
texte angefiihrten versicherten Sachen bildet, fallt nicht unter die Versicherung. 

Gegenstand der Versicherung konnen sowohl unbewegliche (Gebaude) als 
auch bewegliche Sachen (Fahrnisse) sein. 

a) Gebaudeversicherung. Mangels besonderer Vereinbarung gilt bei Ge
bauden der Bauwert, d. h. aIle Bestandteile des Gebaudes mit Ausnahme der 
Grund- und Kellermauern als versichert. Dieser Modus stellt fiir den Versicherungs
nehmer zufolge seiner einfachen Konstruktion und der Billigkeit der Pramie die 
zweckentsprechendste Art der Versicherung dar. 

Es ist jedoch auch moglich, das Dachwerk, den Unterbau ohne Mauern, endlich 
die Mauern selbst gesondert zu versichern. 
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Hierbei begreift die Versicherung des Dachwerkes den Dachstuhl samt 
Eindeckung, Giebelverschalung, DachfuBboden und alle Gebaudeteile oberhalb 
desselbEm mit Ausnahme der gemauerten Rauchfange und der Feuer- und Giebel
mauern in sich. 

Unter der Versicherung aller Unterbauteile ohne Mauern sind samt
liche Gebaudeteile yom DachfuBboden abwarts zu verstehen, die einen integrieren
den baulichen Bestandteil des Gebaudes bilden, ausgenommen Mauern und Stein
stiegen. ()fen, H~rde, Badezimmereinrichtungen, Aufziige u. dgl., die das Eigentum 
des Hausbesitzers bilden, fallen gleichfalls unter diese Versicherung. 

Die Versicherung der Mauern endlich umfaBt samtliche Mauern des Gebaudes 
mit EinschluB der Schornsteine und steinernen Stiegen, jedoch mit AusschluB 
der Grund- und Kellermauern. 

Die beiden wesentlichsten Kriterien fiir die Pramienbemessung sind Bauart 
und Bedachung des Gebaudes. 

Die Bauart eines Gebaudes wird durch das Material bestimmt, aus dem 
dessen Umfassungs- und Giebelmauern bestehen, und wird bezeichnet als 

a) massiv, wenn diese Wande aus Stein, gebrannten Ziegeln oder Beton 
bestehen; 

b) als Riegelwand oder Holz, falls sie aus ausgemauerten Riegeln oder 
. Holz hergestellt sind; 

c) als gemischt, wenn sie teils aus massivem Material, teils aus Riegelwand 
oder Holz bestehen. 

Fiir die Bezeichnung der Bedach ung eines Gebaudes ist das Eindeckungs
material ausschlaggebend, und zwar gilt es als 

a) harte Dachung, wenn die Eindeckung aus Ziegeln, Schiefer, Metall usw., 
b) weiche Dachung, wenn sie aus Holz, Stroh, Schindeln, Brettern oder 

Rohr, und 
c) gemischte Dachung, wenn sie ohne Trennung durch Feuermauern teils 

aus hartem, teils weichem Material besteht. 
Hierbei geIten als Feuermauern solche Mauern ohne Offnungen, die, zur 

Ganze aus massivem Material hergestelIt, mindestens 30 cm stark sind und wenigstens 
45 cm iiber das Dach hinausreichen. 

Zusammenhangende Gebaude verschiedener Bauart und Bedachung werden 
bei mangelnder Trennung durch Feuermauern als zum gleichen Risiko gehOrig 
betrachtet und nach Bauart und Bedachung des feuergefahrlichsten von ihnen 
pramiiert. 

ZweckmaBig ist die Beifiigung einer Situationsskizze zum Antrag, die 
sowohl iiber das zu versichernde Risiko selbst als auch iiber die Nachbarschafts
verhiiltnisse Auskunft gibt. 

fJ) Fahrnisversicherung. Von Fahrnissen sind im allgemeinen versicherbar: 
Handels-, Gewerbe- und land- und forstwirtschaftliche Betriebe aller Art (totes 
und lebendes Inventar), dann Einrichtungen (auch maschineller Natur) und Vorrate 
an Waren, Roh- und Hilfsmaterialien jeder Art, auch Kraftfahrzeuge. 

Zivil- und Fabrikenfeuerversicherung. Die Versicherung von Gebauden 
und Fahrnissen, die keinem industriellen Zwecke (Fabriksbetriebe) dienen, wird 
zusammenfassend als Zivilfeuerversicherung bezeichnet. 
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Dagegen bilden Fabriksgebaude, deren maschinelle und sonstige Einrichtung 
sowie darin befindliche industrielle Erzeugnisse jeder Art und in jedem Arbeits
stadium, endlich die zur Erzeugung derselben notigen Materialien den Gegen
stand der Fa brikenfeuerversicherung. Hierbei werden Modelle, Schnitte, 
Stanzen u. dgl., iiber deren Bestand fortlaufend Aufzeichnungen zu fiihren sind, 
nur mit 75% ihres Wertes zur Versicherung iibernommen. Fiir solche, die nicht 
wiederhergestellt werden, wird im Schadensfalle lediglich der Materialwert ersetzt. 

Fiir die Fabrikenversicherung bestehen, den Besonderheiten und Gefahren 
der einzelnen Industrien angepaBt, spezielle Sicherheitsvorschriften, deren Ein
haltung der gesellschaftlichen Kontrolle unterliegt und eine unbedingte Voraus
setzung der Ersatzpflicht der Gesellschaft bildet. Fiir Fabriken gelangen natur
gemaB wesentlich hahere Pramiensatze als in der Zivil£euerversicherung zur 
Anrechnung. 

Auch fiir die Dauer des Baues oder der Montage, also zeitlich begrenzt 
durch den Tag der Gebrauchsnahme des Risikos, konnen Bauten und Ein
richtungen versichert werden, und zwar nach Wahl der Partei entweder gleich 
mit dem voraussichtlichen Endwert oder unter etappenweiser Steigerung des 
entsprechend gewahlten Anfangswertes auf die Rohe des Endwertes, (Bau- und 
Mon tageversicherung). 

Es ist, namentlich bei groBerem Umfang des Risikos, notwendig, die einzelnen 
Objekte systematisch geordnet aufzuzahlen und dann eine postenweise Aufzahlung 
des zu versichernden Inhaltes, nach Objekten geordnet, folgen zu lassen, wobei 
zweckmaBigerweise gleichartige Gegenstande unter einer Post vereinigt werden. 

Wesentliche Veranderungen im Bestand der versicherten Gegenstande be
diirfen, um des Versicherungsschutzes teilhaftig zu werden, der ausdriicklichen 
Kenntnisnahme und Bestatigung seitens der Gesellschaft. 

Ad. 3. Versicherungswert und Versicherungssumme 
(Vollwert- und Premier-risque-Versicherung) 

Bei Festsetzung der zu versichernden Summen ist stets an dem Grundsatz 
festzuhalten, daB die Versicherung im Schadensfalle zu keinem Gewinn fiir den 
Versicherungsnehmer fiihren, sondern nur den ihm tatsachlich erwachsenen 
Schaden ersetzen solI. Die Versicherungssumme solI also dem vollen Werte der 
versicherten Sachen moglichst nahekommen. Man spricht in diesem Falle von 

a) Vollwertversicherung. Rierbei ist als Versicherungswert der Kosten
betrag der Neubeschaffung (die Gestehungskosten) der zu versichernden Sachen, 
der sogenannte Neuwert, anzunehmen, von welchem im FaIle vorangegangener 
Beniitzung die durch Alter, Abniitzung, Gebrauch, Systemanderung, Betriebs
stillstand oder andere Ursachen herbeigefiihrte Wertminderung, die Amorti
sationsquote, in Abzug zu bringen ist. Die Dif£erenz zwischen dem Neuwert 
und der Amortisationsquote fiihrt zum Zeitwert, das ist dem Werte der versicherten 
Sachen zur Zeit der Wertfeststellung, der auch im Schadensfalle die Basis fiir 
die Ermittlung der Schadenshahe liefert. Falls bei Errechnung eines Neuwertes 
die Kosten der Neubeschaffung den Verkehrswert (Marktwert) iibersteigen, ist 
letzterer als Versicherungswert anzunehmen. Verkaufspreise sollen nur bei bereits 
verkauften Waren versichert werden, wahrend Liebhaberwerte iiberhaupt nicht 
versicherbar sind. 
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t!berversicherung. Die in der Polizze angegebene Versicherungssumme 
hat die Bestimmung, die Ersatzpflicht des Versicherers nach oben abzugrenzen, so 
daB derselbe in jedem Falle nur bis zur Rohe dieser Summe haftet. t!berschreitet 
also die Versicherungssumme den Versicherungswert (t!berversicherung), so wird 
nur der ermittelte Schaden ersetzt. Die Pramie fUr den den tatsachlichen Wert 
der versicherten Sachen iibersteigenden Teil der Versicherungssumme ist unniitz 
verausgabt worden. 

Unterversicherung. 1st dagegen die fUr eine Post versicherte Summe 
niedriger als der Wert der in dieser Post versicherten Sachen (Unterversicherung), 
so gelangt im Schadensfalle nur derjenige Teil des ermittelten Schadens zum 
Ersatz, der dem Verhaltnis dieser Summe zum Versicherungswert entspricht. Die 
Part!'li wird nicht voll, sondern nur "im Verhaltnis (pro rata)" entschadigt. 

Mehrfache Versicherung. GroBere Risken werden vielfach nicht von 
einem Versicherer allein iibernommen, sondern nach Wahl der Partei unter mehrere 
Gesellschaften a.s Mitversicherer verteilt, die dann auch im Verhaltnis der 
Rohe der iibernommenen Anteile gemeinsam haften (mehrfache Versicherung). 
Jedem Mitversicherer miissen die anderen Mitversicherer und die Rohe ihrer An
teile bekannt sein. 

Doppelversicherung. t!bersteigt bei mehrfacher Versicherung die Ver
sicherungssumme den wahren Wert der versicherten Sachen, so entsteht Doppel
versicherung. Falls hierbei der Partei die Absicht, sich einen rechtswidrigen Ver
mogensvorteil zu verschaffen (dolus), nachweisbar zur Last fallt, ist Nichtigkeit 
des Vertrages die Folge. 

Die Festsetzung der Versicherungssumme erfolgt am besten auf Grund 
von Fakturen, Kostenvoranschlagen oder Inventuren. Unklug ist es, durch zu 
niedriges Ansetzen der Versicherungssumme Pramie sparen zu wollen, was sich 
im Schadensfalle stets bitter racht. Wer richtig versichert sein will, dem ist viel
mehr zu empfehlen, die Versicherungssumme mit Riicksicht auf die moglichen 
Hochstwerte zu wahlen. Bei Versicherung von Warenlagern, Fabriken usw. besteht 
iibrigens fiir den Versicherungsnehmer die gesetzliche Vorschrift zur Fiihrung 
von geschiitzt aufzubewahrenden Aufzeichnungen (Biichern) und zur periodischen 
Errichtung von 1nventuren, die im Schadensfalle Behelfe fUr die Ermittlung der 
Schadenshohe abzugeben bestimmt sind. 

Schatzung. Zur richtigen Bezifferung der Versicherungssumme ist eine 
Schatzung der versicherten Sachen notig. Dieselbe kann in kurzer Form durch 
die Partei selbst oder ihren Beauftragten erfolgen (z. B. bei Gebauden nach dem 
Quadratmeter verbauter Flache oder Kubikmeter umbauten Raumes), liefert jedoch 
bei Eintritt des Schadens (Versicherungsfalles) der Gesellschaft gegeniiber kein 
Beweismittel fiir die Existenz der geschatzten Sachen am Schadenstage. 

Vorschatzung. Eine solidere Grundlage fUr den Schadensfall, die am 
haufigsten in der 1ndustrie Anwendungfindet, gibt die Vorschatzung (Taxe), welche, 
von autorisierten Experten (meist auf Parteikosten) durchgefiihrt, eine genaue posten
weise nach Gebauden und Inhalt geordnete Aufzahlung und Beschreibung der 
versicherten Werte darstellt. Solche Vorschatzungen sind auch fiir den Versicherer 
verbindlich, miissen jedoch mindestens alle fiim Jahre zwecks Festlegung der 
zwischenzeitig eingetretenen Wertanderungen einer Revision unterzogen werden. 
(Siehe "Liegenschaftsbewertungen".) 
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Der Vollwertversicherung haftet bei Risken, die der Gefahr eines Totalschadens 
nicht ausgesetzt sind, der Mangel an, daB die bei sonstiger Gefahr der Unterver
sicherung und ihrer ruinosen Folgen notige Deckungnahme fiir den Gesamtwert 
des Risikos unverhaltnismaBig groBe Kosten erfordert. Der Umstand nun, daB 
der starken Pramienbelastung der Partei die Unmoglichkeit eines totalen Schadens 
gegenubersteht, schafft eine ungleiche Belastung beider Vertragsteile. Infolgedessen 
wurde in Kreisen der Versicherungsnehmer der Wunsch rege, die Versicherungs
summe in solchen Fallen nicht mit dem vollen Werte, sondern nur mit einem 
dem Bedarfe entsprechenden Teile desselben anzusetzen und so ohne allzuhohen 
Pramienaufwand dem eigenen Bedurfnisse anzupassen. Diesem Wunsche tragt die 

b) Premier-risque-Versicherung (Versicherung auf erstes Risiko) bzw. 
die Bruchteilversicherung Rechnung. 

Die Premier-risque-Versicherung leistet fiir den entstandenen Schaden ohne 
Rucksicht auf den Gesamtwert der versicherten Gegenstande vollen Ersatz bis 
zur Hohe der Versicherungssumme, wird jedoch zur Zeit bei uns nur in relativ 
geringem AusmaBe getatigt. 

Dagegen schrankt die in weit groBerem Umfang geubte Bruchteilversiche
rung, eine Abschwachung der Premier-risque-Versicherung, den Begriff des "ersten 
Risikos" durch Festsetzung eines Hochstwertes ein, so zwar, daB Versicherungs
summe und Hochstwert in einem bestimmten Verhaltnis (z. B. 1: 10) stehen mussen. 
Falls der Gesamtwert der versicherten Gegenstande am Schadenstage den in der 
Polizze angegebenen Hochstwert nicht ubersteigt, erfolgt volle Entschiidigung bis 
zur Hohe der Versicherungssumme, andernfalls tritt Unterversicherung (Pro-rata
Entschadigung im Verhaltnis des angegebenen H6chstwertes zum tatsachlichen 
Vollwerte) ein. 

Der durch die (aus obigen Erwagungen folgende) Verringerung der Ver
sicherungssumme fur die Gesellschaft resultierende Pramienausfall wird, zum Teile 
wenigstens, durch Berechnung erhOhter Pramien ausgeglichen. Doch ergibt sich 
noch immer fUr die Partei eine Pramienersparnis, also finanzielle Entlastung, von 
der in verschiedenen Versicherungszweigen, besonders in der Industrieversicherung, 
gern und ausgiebig Gebrauch gemacht wird. 

Ad 4. Versicherungsort 
Da die Versicherung nur innerhalb der im Vertrage bezeichneten Ortlichkeit 

gilt, ist diese durch zweifelfreie Angabe von Land, Bezirk, Ort, StraBe, Haus
nummer usw. festzulegen und die Polizze dahin nachzuprufen, ob die ortliche 
Wertverteilung darin richtig zum Ausdruck gebracht wurde. 

AuBerhalb ihres raumlichen Geltungsbereiches gewahrt die Versicherung, 
falls keine besonderen Vereinbarungen uber die Ausdehnung desselben bestehen, 
keinerlei Deckung. 

Veranderungen in der raumlichen Anordnung der versicherten Gegenstande 
sind daher der GeseUschaft zur Kenntnis zu bringen und von ihr zu bestatigen. 

Bei groBerer Ausdehnung des Risikos, namentlich in der Fabrikenversicherung, 
wird vielfach von der Freizugigkeitsklausel Gebrauch gemacht, die dem Ver
sicherungsnehmer ausgleichend die Moglichkeit bietet, ohne besondere Anzeige 
an die Gesellschaft ortliche Verschiebungen der Inhaltsposten aus einem Objekt 
des Risikos in ein anderes gleich oder niedriger tarifiertes desselben Risikos vor
zunehmen. 
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Ad 5. Versicherungsdauer 
Die Festlegung jenes Zeitraumes, fiir welchen die Versicherung Geltung haben 

soli, der V ersicherungsda uer, ist in das Belieben der Partei gestelit. Die iibliche 
kiirzeste Versicherungsdauer, im Gesetze auch als "Versicherungsperiode" 
bezeichnet, ist ein Jahr. Doch kann die Versicherung auch fiir kiirzere Dauer 
als ein Jahr (unterjahrig) oder mehrjahrig getatigt werden. 

NaturgemiLB bevorzugen die Geselischaften den AbschluB langfristiger Ver
trage, also mehrjahrige Versicherungen, die ihnen ohne wesentliche Regieerhohung 
ein Vielfaches an Einnahmen gewahrleisten. Als Entgelt bieten sie der Partei 
einen Vorteil in Gestalt des sogenannten Dauer- oder Mehrjahrigkeits
rabattes, der eine erhebliche ErmaBigung der Pramie beinhaltet. 

Die vorzeitige Losung mehrjahriger Vertrage ist, wo nicht besondere Ver
einbarungen in Gestalt einer der Polizze beigefiigten Kiindigungsklausel be
stehen, fiir die Partei nur moglich, wenn der Gesellschaft bei einem Schaden Ver
weigerung oder Verzogerung in der Anerkennung begriindeter Entschadigungs
anspriiche zur Last fallt. Die Gesellschaft anderseits besitzt das Kiindigungsrecht 
in den Fallen nicht rechtzeitiger Pramienzahlung, erheblicher GefahrerhOhung, 
bei Verletzung vereinbarter Sicherheitsvorschriften, im Schadensfalle nach ge
leisteter Entschadigung oder bei nachweisbar dolosen Anspriichen der Partei. 
Kiindigt die Gesellschaft, so muB sie der Partei den nicht verdienten Teil der Pramie 
riickerstatten. Rort das Risiko zu existieren auf, so erlischt die Versicherung und 
mit ihr die weitere Pramienzahlungsverpflichtung. Ebenso verpflichtet die Anzeige 
einer erfolgten Reduktion der versicherten Werte die Gesellschaft zu entsprechender 
Pramienreduktion yom Zeitpunkt der nachstfolgenden Pramienfalligkeit abo 

Viel£ach wird, besonders bei Gegenseitigkeitsanstalten, die Versicherung 
unter der Bedingung geschlossen, daB, falls nicht bis zu einem bestimmten Termin 
der letzten Versicherungsperiode Kiindigung des Vertrages durch die Partei erfolgt, 
der ungekiind1gte Vertrag sich stillschweigend jeweils um die Dauer eines Jahres 
verlangert. 

Ad. 6. Pramie und Gerichtsstand 
Die Pramie stellt das Entgelt dar, welches die Partei der Gesellschaft fiir den 

von dieser gewahrten Versicherungsschutz zu entrichten hat. Die Pramiensatze 
werden in eigene statistisch begriindete Pramientarife zusammengefaBt, die, ge
wohnlich in Prozenten oder Promille ausgedriickt, entsprechend den Anderungen 
im Wirtschaftsleben Schwankungen unterliegen. 

MaBgebend fiir die Rohe der Pramie ist der Gefahrenumfang des Risikos, 
also Bauart und Bedachung der Versicherungsgebaude selbst, deren Inhalt mit 
den daran haftenden Gefahren, Beheizung und Beleuchtung, itber auch die Ge
fahren der Nachbarschaft und oft auch subjektive Momente, die aus den besonderen 
Verhaltnissen der Risikobesitzer und -beniitzer oder aus der allgemeinen Wirtschafts
lage hervorgehen. 

Der Abstufung des Gefahrenumfanges entspricht auch eine Abstufung der 
Pramiensatze nach Orts- und Gefahrenklassen. Bei giinstigen Verhaltnissen ge
langen von den Grundpramien entsprechende Nachlasse oder Rabatte mit den 
verschiedensten Begriindungen und Bezeichnungen in Abschlag, wahrend die 
Einbeziehung besonderer Gefahren (z. B. Explosionsgefahr) in den Versicherungs
schutz Pramienzuschlage erfordert. 
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Die ungeklarte Wirtschaftslage nach dem Zusammenbruch zwang die Ge
sellschaften, vom Staate die Erlaubnis zur Einhebung besonderer Gebiihrenzu
schlage zu erbitten, die auBer zur Deckung der staatlichen und Landes- bzw. Ge
meindeabgaben (Stempel, Feuerwehrbeitrag) noch zur Bestreitung des erhohten 
Verwaltungsaufwandes dienen. Diese als N e benge biihren prozentual jeder 
Pramienzahlung zugerechneten Zuschlage beinhalten derzeit eine nicht unerheb
liche Verteuerung der Pramie, diirften jedoch allmahlich abgebaut werden. 

Die Verpflichtung der Gesellschaft erscheint erst dann gegeben, wenn nach 
dem AbschluB einer Versicherung die erste Pramie bei Prasentation der Polizze 
von der Partei zur Ganze bezahlt wurde. Doch kann die Partei auch schon vor 
Erhalt der Polizze und ohne sofortige Pramienzahlung durch Ausstellung eines 
Deckungsbriefes seitens der Gesellschaft vollen Versicherungsschutz erhalten. 
Allerdings erlischt die Wirksamkeit dieses Briefes mit dem Momente der Prasen
tierung der Polizze. Nicht rechtzeitige Pramienzahlung enthebt die Gesellschaft 
jeder Zahlungsverpflichtung im SchadensfaIle, ausgenommen den Fall, daB der 
Pramienanspruch gerichtlich geltend gemacht wird. 

1st die Zahlung einer Folgepramie bei Falligkeit nicht erfolgt, so tritt ein 
Mahnverfahren in Erscheinung. Die Gesellschaft muB der Partei unter Bekannt
gabe der Konsequenzen weiteren Zahlungsverzuges schriftlich eine einmonatliche 
Nachfrist setzen, nach deren Ablauf die Versicherung mangels Pramienzahlung 
ruht. Selbstredend steht der Gesellschaft das Recht der gerichtlichen Eintreibung 
der offenen Pramienforderung, aber auch das der Kiindigung des Vertrages in 
diesem FaIle frei. Mit Einreichung der gerichtlichen Klage lebt die Haftung der 
Gesellschaft wieder auf. 

UnterlaBt es die Gesellschaft, binnen drei Monaten nach dem Falligkeitstag 
einer Erstpramie bzw. nach dem Ablaufe der gestellten Nachfrist bei Folgepramien 
die Pramie einzuklagen, so gilt dies als Riicktritt vom Vertrag. Die Pramie ist 
also nach diesem Zeitraum nicht mehr klagbar. 

Der Gerichtsstand, d. h. der Standort des Gerichtsho£es, bei welchem die 
Einbringung von Klagen aus dem Vertragsverhaltnis zu erfolgen hat, ist in den 
Endbestimmungen der allgemeinen Versicherungsbedingungen prazisiert. 

c) Der Schaden 
MaBnahmen bei Eintritt des Schadens. Bei Eintritt des Versicherungs

faIles, also des Schadens, obliegt der Partei zunachst die Pflicht, auf die rascheste 
Unterdriickung des Brandes und Minderung seiner Folgen hinzuwirken. 1m Interesse 
beider Teile ist geeignete Loschhi1£e anzurufen und der Inhalt des gefahrdeten 
Risikos, soweit als notig und moglich, zu bergen. Die der Partei aus den 
RettungsmaBnahmen erwachsenden Kosten, der sogenannte Rettungsaufwand, 
sind von der Gesellschaft auBerhalb des Entschadigungsbetrages zu ersetzen. Um 
die geretteten Werte vor weiterem Verderben zu schiitzen, sind sie in zweck
dienlicher Weise zu deponieren. 1m iibrigen aber sind die vom Brande betroffenen 
Objekte, abgesehen von den durch etwaige RettungsmaBnahmen bedingten Ver
anderungen, bis zum Eintreffen des Gesellschaftsdelegierten unverandert zu belassen. 
Um eine¥1 weitverbreiteten Irrtum zu begegnen, sei hier bemerkt, daB den aus 
offentlichen Mitteln erhaltenen oder unterstiitzten Feuerwehren fUr ihre Hilfe
leistung kein besonderes Entgelt gebiihrt. 

Bauratgeber, 9. Auf I. 47 
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Die Schadensanzeige. Langstens innerhalb dreier Tage nach erlangter 
Kenntnis von dem stattgehabten Schaden sind Gesellschaft und Ortspolizei durch 
den Beschiidigten auf dem kUrzesten Wege voU: dem Geschehenen zu verstandigen. 
Die Gesellschaft laBt nun, insbesondere bei groBeren Schaden, durch ihre Organe 
eine Vorbesichtigung der Schadensstatte vornehmen und ordnet bei diesem An
lasse eventuell notwendige Aufraumungsarbeiten, z. B. Abtransport des Schuttes, 
Freilegen, Ordnen und Reinigen der beschiidigten Gegenstande usw. an. 

Die Schadensrechnung. Der Beschadigte hat sodann dem Versicherer iiber 
dessenAufforderung, innerhalb einer ihm von demselben gestellten angemessenenFrist, 
ein nach Polizzenposten geordnetes Verzeichnis der in den versicherten Raumen 
am Schadenstage vorhanden gewesenen, beschadigten und unbeschadigten Gegen
stande samt Wertangabe, die Schadensrechnung, vorzulegen. 

Vorbehaltlose Abgabe unbedingt vertrauenswiirdiger Daten erscheint hierbei 
wie auch im spateren Verlaufe der Schadensabwicklung fUr den Beschiidigten 
dringend geboten, um so mehr, als ein gegenteiliges Vorgehen leicht zur Minderung 
oder gar zum Verlust der gestellten Anspriiche fUhren kann. 

Die Schadenserhebung. Nunmehr tritt der gesellschaftliche Erhebungs
beamte oder Liquidator in Funktion. Vermag derselbe beziiglich der SchadenshOhe 
zu keinem "Obereinkommen mit dem Versicherten zu gelangen, so steht nach den 
Versicherungsbedingungen beiden Vertragsteilen das Recht zu, zu fordern, daB 
der Betrag des Schadens an den versicherten Gegenstanden durch ein schieds
gerichtliches Sachverstandigenverfahren festgestellt werde. Auf dieses Verfahren 
finden die Bestimmungen der ZivilprozeBordnung Anwendung. 

Der Schiedsspruch. Von beiden Teilen werden, und zwar gesondert fUr 
Gebaude und Inhalt (Einrichtung und Vorrate), schriftlich Sachverstandige als 
Schiedsrichter bestellt. Diese wahlen zunachst fUr den Fall, daB sie iiber die ihnen 
zur Beurteilung vorliegenden Fragen nicht zu einer Einigung zu gelangen vermogen, 
einen dritten Schiedsrichter als Obmann, der innerhalb der Grenzen der beiden 
Schiedsspriiche unanfechtbar entscheidet. Befangene Schiedsrichter konnen ab
gelehnt werden. Die Bestellungsprotokolle sind vor Beginn der Verhandlungen 
von beiden Parteien und von den Schiedsrichtern zu fertigen. Letztere iibernehmen 
protokollarisch die Verpflichtung, ihr Mandat ungesaumt und unbeeinfluBt, bei 
persolllicher Haftung im Faile aus schuldbarer Saumnis erwachsenen Schadens, 
bis ans Ende durchzufiihren. Wahrend der Verhandlungen vor Fallung des Schieds
spruches sind die Parteien von ihnen anzuhOren. Ein solcher Schiedsspruch ist, 
abgesehen von Formfehlern bei der Abfassung der Protokolle, nur dann anfechtbar, 
wenn er auf nachweisbar falschen oder dolosen Grundlagen aufgebaut ist. 

Der Schiedsspruch hat sich nur auf die Wertfeststellung hinsichtlich der 
versicherten Gegenstande bzw. auf die Rohe des an ihnen verursachten Schadens, 
jedoch in keiner Weise auf die Entscheidung sonstiger mit dem Schadensfalle zu
sammenhangenden Fragen, namentlich nicht solcher zu erstrecken, die das Vor
handensein oder den Umfang der gesellschaftlichen Ersatzpflicht selbst betreffen. 
Er muB, fUr jede Post gesondert, den Neu- und Zeitwert der darin versicherten 
Sachen sowie die ziffernmaBige Rohe des daran stattgehabten Schadens enthalten. 

Jeder Teil tragt die Kosten seines Schiedsrichters, sonstige Erhebungskosten 
gehen zu Lasten der Gesellschaft. 
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Der Liquidationsvorgang. Bei Gebaudeschaden sind natiirlich die 
Schadensdaten am leichtesten feststellbar, da, abgesehen von vorhandenen oder 
im Wege der Baubehorde leicht beschaffbaren PHinen, der Lokalaugenschein meist 
die notigen Unterlagen fiir die Wertberechnung bietet. 

Kleinere 1nhaltsschaden werden meist im kurzen Wege durch Barvergiitung 
(Ersatz der Reparaturkosten) oder Naturalersatz entschadigt. Hier sei bemerkt, 
daB die Gesellschaft wohl das Recht, aber nicht die Pflicht des Ersatzes in natura 
hat. Zumeist wird sie aber die Ersatzleistung in Form einer Barentschadigung 
zur Anwendung bringen. 

Bei groBeren 1nhaltsschaden wird zunachst der Bestand am Schadenstage 
inventiert. Diese Bestandaufnahme gibt im Verein mit den vorhergegangenen 
1nventuren, den von der Partei beizubringenden biicherlichen und sonstigen Daten 
und Behelfen iiber den zwischenzeitigen Zuwachs und Abgang an versicherten 
Werten, endlich der Schadensrechnung und Expertise einen hinreichenden MaBstab 
fUr die Rohe des Schadens. Rierbei sind grundsatzlich nur Gestehungskosten 
bis zur Rohe des Marktwertes am Schadenstage bzw. nur Zeitwerte in Anschlag 
zu bringen, doch sind natiirlich auch vorgekommene Auslagen des Versicherungs
nehmers fiir die betroffenen 1nhaltsposten, die mit der Ersatzbeschaffung zusammen
hangen, wie Fracht, Zoll, Versicherung, Steuer, Montage usw., einzubeziehen. 

Die Entschadigung. Aus dem fertigen Schiedsspruch scheidet der Liquidator 
die nicht ersatzpflichtigen oder solche Posten aus, hinsichtlich derer Zweifel an der 
Ersatzpflicht bestehen, und berechnet sodann unter Beriicksichtigung einer etwa 
vorhandenen Unterversicherung die Entschadigung. Die Ablehnung erhobener 
Anspriiche muB der Partei in jedem FaUe mittels eingeschriebenen Briefes mit
geteilt werden und erlangt Rechtskraft, wenn die Partei nicht binnen sechs Monaten 
die gerichtliche Klage einbringt. 

Vor Zahlung der Entschadigung ist die Gesellschaft berechtigt, von dem 
Beschadigten die Beibringung eines behOrdlichen Schuldlosigkeitszeugnisses, deS
gleichen im FaUe vorhandener Zahlungshindernisse (z. B. Pfandrechte) die Bei
bringung der beziiglichen Freilassungserklarungen oder Zahlungszustimmungen 
zu fordern, nach Gebaudeschaden auch den Nachweis der Verwendung der Ent
schadigung zU:Q1 Wiederaufbau des betroffenen Risikos, ansonsten nur dessen 
Verkehrswert ersetzt wird. 

Die Entschadigung wird einen Monat nach erfolgter Schadensanzeige fallig, 
es sei denn, daB die Schadenserhebung ohne Verschulden der Gesellschaft bis zu 
diesem Zeitpunkte nicht durchfUhrbar war. 1m letzteren FaIle wird die Ent
schadigung 14 Tage nach Beendigung der Erhebungen fallig. Doch kann die Partei 
nach Ablauf eines Monates yom Anzeigedatum eine Abschlagszahlung in der Rohe 
des voraussichtlichen Entschadigungsbetrages verlangen. 

Nach dem Schaden kiirzt sich die Versicherungssumme fiir den Rest des Ver
sicherungsjahres urn den Betrag der Entschadigung, kann jedoch durch ent
sprechende Nachversicherungsaufgabe fiir dieses Zeitintervall wieder auf den voUen 
Stand gebracht werden. (Kiindigung nach dem Schaden, siehe Versicherungs
dauer.) Die Brandreste (Rimanenzen oder Rudera) gehen nach erfolgter Schadens
zahlung in das Eigentum der GeseUschaft iiber. 

Verjahrung der Anspriiche aus dem Versicherungsvertrage tritt drei Jahre 
nach SchluB desjenigen Jahres ein, in dem der Schaden stattfand. 

47* 
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C. Anhang 
(Sonstige fUr das Baugewerbe wesentliche Versicherungszweige 

a) Betriebsstillstand- (Chomage-) Versieherung 

Sie ersetzt die Verluste, die dem Versicherungsnehmer zufolge etwaiger in 
seinem Betriebe durch einen ersatzpflichtigen Brandschaden (Explosionsschaden) 
eintretenden Storungen erwachsen. 

Sie stent einen Zusatz zu der fUr das gleiche Risiko laufenden Feuerversicherung 
dar, haftet und erlischt mit dieser gemeinsam. 

Versicherungsfahig sind industrielle und gewerbliche Betriebe, aber auch Handels
und sonstige auf kaufmannischer Basis aufgebaute Erwerbsunternehmungen. Die 
Ersatzleistung im Schadensfalle kann umfassen: 

1. die Verluste, die dem Versicherungsnehmer durch den Entgang von Reingewinn 
aus dem Betriebe, und (oder) 

2. diejenigen, die ihm durch den notwendigen Aufwand an fortlaufenden Be
triebsauslagen, z. B. Gehalter, Lohne, Steuern, ~Iiete, Versicherungspramien u. dgl. 
wahrend der Dauer des Betriebsstillstandes bis zum Ende der Haftzeit erwachsen. 

Die Haftzeit lauft yom Schadenstage ab durch langstens zwolf Monate. 
Ala Grundlage fUr die Aufstellung des Versicherungswertes dient das AusmaB 

eines vollen Betriebsjahres des versicherten Unternehmens, und zwar sowohl hiIisichtlich 
des Reingewinnes, den der Versicherungsnehmer in seinem Gesamtbetriebe obne Ein
treten des Versicherungsfalles erzielt hatte, ala auch bezuglich der Summe aner ver
sicherten Betriebsauslagen, die er fUr das Risiko hatte aufwenden miissen. 

Besonderer Vereinbarung bedarf die Ausdebnung der gesellschaftlichen Haftung 
auf Warenschaden (ausgenommen Kaufladen), auf Wertminderungen durch Verderben 
oder verringerte Verwendbarkeit, auf solche bewegliche und unbewegliche Gegenstande, 
die sich auBerhalb der Versicherungsraumlichkeit befinden, und auf die Ruckwirkung 
des Betriebsstillstandes des versicherten Risikos auf andere Betriebsstatten. 

Von der Haftung unter allen Urns tan den ausgeschlossen sind PonaIien 
oder Entschadigungen zufolge nichteingehaltener Verbindlichkeiten oder Fristen, 
endlich Schaden an Geld, Wertpapieren und Schriften. 

Vor dem AbschluB von Chomage-Versicherungen im Atislande, namentlich England, 
ist mit Rucksicht auf den auslandischen Gerichtsstand, der im Streitfalle zu groBen 
Unzukommlichkeiten fiihrt, me auch auf den von dem unsrigen stark abweichenden 
Aufbau des dortigen Versicherungswesens zu warnen. 

b) Glasversicherung 

Die Glasversicherung ersetzt Glasbruchschaden, d. h. Schaden, die dem Ver
sicherungsnehmer durch Zerbrechen oder Springen der versicherten Glaser er
wachsen. Doch kann die Haftung der Gesellschaft durchbesonderes Abkommen 
auch auf die Fassung oder Umrahmung dieser Glaser oder die darauf angebrachten 
Schriften, Ornamente u. dgl. erstreckt werden. 

Nicht ersatzpflichtig sind: 
Schaden an den versicherten Glasern, hervorgerufen durch Brand, Blitz- oder 

Hagelschlag, dann Schaden gelegentlich von Einbruchsdiebstahlen oder Gewalttatig
keiten bei Unruhen und Kundgebungen; 

Schaden, die sich wahrend des Einsetzens der Glaser selbst, bei Arbeiten an den
selben oder ihren Fassungen, bei Adaptierungen oder Bauarbeiten in den versicherten 
Raumen oder an dem gleichen Hause ergeben; 

endlich Schaden infolge Pulver- oder Sprengstoffexplosionen in offentlichen Depots 
oder Fabriken und solche, die auf Elementarereignisse bzw. vis major zuruckzufiihren sind. 
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Die GeselIsehaft kann im Sehadensfalle au13er bei bestehender Unterversieherung 
naeh Wahl Naturalersatz oder Barentsehadigung leisten. Der Naturalersat~ erfolgt 
dureh Besehaffung von GIasern gleieher Art, wie sie zur Zeit des Versieherungsfalles 
bestanden haben. Bei Unterversieherung gelangt die aus dieser resultierende Barent· 
sehadigung zur Auszahlung. 

Der Wert der in das Eigentum der GeseHsehaft iibergehenden Glasbruehreste 
darf von der Entsehadigung nieht in Abzug gebraeht werden. Notverglasung geht zu 
Parteilasten. 

e) Masehinenbruchversicherung 

Aufgabe der Masehinenbruehversieherung ist der Ersatz von Sehaden, die 
dureh innere oder auBere Ursaehen an Masehinen und masehinellen Vorriehtungen 
hervorgerufen werden. 

Als innere Ursachen gelten Gu13., Konstruktions· und Materialfehler und bei 
clektrisehen Masehinen Kurzsehlu13, als au13ere dagegen Betriebsunfalle, aueh wenD solehe 
dureh ungesehiekte, fahrlassige oder bOswillige Manipulationen niebt in leitender SteHung 
befindlieher Betriebsangehiiriger oder betriebsfremder Personen versehuldet wurden, 
dann Sturm, W olkenbrueh und Eisgang, endlieh Sehaden bei Montage oder Demontage 
innerhalb des Betriebsgrundstiiekes. Uber besondere Vereinbarung kann die Haftung 
der Gesellsehaft aueh auf Fundamentsehaden, die mit vorangegangenem Masehinen· 
brueh in ursaehliehem Zusammenhang stehen, oder auf solehe Sehaden ausgedehnt 
werden, die dureh Rohrbrueh oder Defekte an hydraulisehen Anlagen infolge Wasser· 
austrittes verursaeht wurden. 

Dagegen ist eine Reihe von Fallen von der Ersatzpflieht ausgenommen, aIs deren 
wiehtigste genannt seien: 

Sehaden, die auf Abnutzung (darunter aueh solehe dureh Ansatz von Rost oder 
Kesselstein einsehlie13lieh ihrer Folgeerseheinungen) zuriiekzufiihren sind; 

Sehaden an noeh unter Garantie stehenden Masehinen; 
Defekte, die notoriseh bei Vertragsabsehlu13 bereits bestanden; 
Sehaden, die ausweehselbare Werkzeuge, Formen, Transmissionsmittel u. dgl. 

betreffen; 
Feuer., Blitz., Explosions., Elementarsehaden (mit Aussehlu13 der im ersten Absatze 

angefiihrten) und Aufruhrsehaden. 
Die Pramienbereehnung erfolgt, aueb bei alteren Masehinen, stets auf Basis des 

Neuwertes. Trotzdem werden nur bei reparabler Besehadigung die Reparaturkosten 
voH ersetzt, wahrend bei Totalsehaden oder N aehsebaffung neuer Ersatzteile die ent· 
fallende Amortisationsquote dem Besehadigten zur Tragung auferlegt wird. 

d) Wasserleitungsschaden-Versicherung 

Sie bietet Deekung gegen die Folgen von Sehaden, die an den versieherten 
Saehen dureh Ausstromen von Wasser aus den innerhalb der Versieherungs. 
raumliehkeiten oder deren Naehbarobjekten verlaufenden, das hausliehe Ver· 
brauehswasser zu· oder ableitenden Wasserleitungsanlagen verursaeht wurden, 
sofern die unmittelbare Einwirkung des Leitungswassers die Besehadigung herbei
gefiihrt hat. Hierbei ist es gleiehgiiltig, ob der Sehaden dureh Zufall (z. B. Rohr· 
brueh) , dureh unsaehgemaBe oder boswillige Behandlung der Anlage (z. B. Offen· 
lassen von Hahnen, Verstopfung der Abfliisse) entstanden ist. 

Versieherbar sind Gebaude, Mobiliar und Waren. Vorbedingung ist dauernde, gute 
Erhaltung der Anlage dureh den Besitzer. 

Mitgedeekt ist weiter die Haftpflieht des Versieherungsnehmers fiir Wassersehaden 
an fremden Gebauden oder Mobilien (nieht an Waren!), fiir die er auf Grund gesetzlieher 
(aber nieht vertraglieher!) Bestimmungen zu haften hat. 
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Nicht gedeckt sind Schaden, die auf das Eindringen von Hoch-, Grund-, Regen-, 
Loschwasser und ahnliche .Anlasse zuruckzufiiliren sind, Schaden an den Leitungsanlagen 
selbst sowie an Dampfheizungs-, Warmwasserbereitungs- oder hydraulischen Aufzugs
anlagen infolge Bruchs, Undichtwerdens, Frost oder natftrlicher Abnutzung, Wasser
leitungsschaden gelegentlich von Branden, Schaden nach Elementarkatastrophen oder 
infolge hoherer Gewalt, endlich solche, die in der Zeit vor Vertragsschlull entstanden 
sind oder spater als sechs Monate nach ihrem Zutagetreten gemeldet wurden. 

Uber besondere Vereinbarung konnen jedoch auch Schaden, die durch ausstromendes 
Wasser an maschinellen (besonders elektrischen) Anlagen, sowie solche, die durch das 
aus Heizungs-, Warmwasserbereitungs-, hydraulischen Aufzugs-, Sprinkler- und offent
lichen Leitungsanlagen austretende Wasser herbeigefiilirt wurden, in den Haftungs
bereich der Versicherung einbezogen werden. 

Basis der Pramienberechnung liefert bei Gebauden der Bauwert, bei Fahrnissen 
der Versicherungswert. 

e) Unfallversicherung 

Sie bietet Deckung gegen die Folgen korperlicher Unfiille des privaten und 
beruflichen Lebens. Als solche gelten Ereignisse, die, unabhangig von jeder Be
einflussung durch den Versicherungsnehmer, plotzlich und unmittelbar eine mecha
nische Schadigung seines Korpers bewirken (auch Verbrennung, Gasaustritt und 
elektrischer Schlag). 

Die Versicherung deckt also keinesfalls Strahlenwirkung (z. B. Rontgenbestrahlung), 
Infektionen, Vergiftungen und. Uberanstrengungen. Wohl aber sind Blutvergiftungen, 
Zerrungen u. dgl. in direkter Folge eines gleichzeitigen Unfalles mitgedeckt. Erkrankungen 
jeder Art (Schlaganfalle, Eingeweidebruche usw.) und Krankheitsubertragung durch 
Insektenstich gelten nicht als Unfall oder Unfallsfolge. 

Ausgeschlossen von der Haftung sind weiters: 
Unfalle nach Eintritt von BewuBtseinsstorungen, Lahmungen und ahnlichen 

Krankheitszustanden, bei chirurgischen Operationen jedes Umfangs (auch Hfthner
augenoperationen), nach Zuwiderhandeln gegen behordliche Vorschriften (z. B. Alkohol
und Raufexzesse, Duell und Auf- und Abspringen wahrend der Fahrt im Bahnverkehr), 
zufolge hoherer Gewalt, wahrend der Kriegsdienstleistung, bei Preis- und Wettubungen 
und bei gefahrlichen Wagnissen (auller bei Lebensrettung). 

Besonderer Vereinbarung bedarf der Einschlull der Haftung fftr Unfalle bei Aus
ubung von Sporten. Personen, die mit schweren korperlichen Defekten oder chronischen 
Leiden behaftet sind, dann solche, die jftnger als 18 oder alter als 70 Jahre sind, sind 
nicht versicherbar. 

Der lokale Geltungsbereich der Unfallversicherung erstreckt sich auf Europa und 
Fahrten auf regularen Passagierdampferlinien zwischen europaischen Hafen oder von 
solchen nach aullereuropaischen Hafen des Mittel: und Schwarz en Meeres. 

Die Versicherung kann genommen werden fUr: 1. Tod, 2. bleibende und 3. voruber
gehende Erwerbsunfahigkeit (Invaliditat). 

Ad 1. wird nach Eintritt des Vericherungsfalles die versicherte Summe voll aus
bezahlt. 

Ad 2. die bleibende Invaliditat ist entweder 
a) eine totale (Verlust' zweier Extremitaten, ganzliche Erblindung oder Geistes

storung) oder 
fJ) eine partielle (Verlust einzelner Gliedmallen u. a.). 
1m Falle a) gelangt die volle Versicherungssumme, im FaIle fJ) nach Abschlull 

des Heilverfahrens als Ersatz fftr den durch die dauernd verringerte Arbeitsfahigkeit 
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bedingten Erwerbsausfall je nach dem festgestellten Umfange der Invaliditat ein Betrag 
bis zu 60% der vereinbarten Kapitalsabfindung zur Auszahlung, bei geistigen oder 
Nervenstorungen jedoch eine Rente, die der vereinbarten Versicherungssumme ent
sprechend auf Grund einer der Polizze beigedruckten Rententafel berechnet wird. 

Ad 3. Bis zu hochstens 200 Tagen wird die vereinbarte Tageskursquote, soJange 
ganzliche Berufsatorung vorliegt, in voller, sonat in entsprechend geminderter Rohe 
ausbezahlt. . 

Ein Berufsverzeichnis teilt die Versicherungsnehmer in Gefahrenklassen ein, die 
entsprechende Pramienabstufung ermoglichen. Damit ist auch die Verpflichtung des 
Versicherungsnehmers gege ben, die Gesellschaft von etwa eingetretenen Berufsanderungen 
(Gefahrenanderung) unverweilt zu verstandigen. Auch erhebliche Verschlechterungen 
im Gesundheitszustande des Versicherten unterliegen der Anzeigepflicht. 

N ach eingetretenem Schadensfalle ist der Gesellschaft durch den Versicherungs
nehmer auf eigene Kosten ein arztliches Attest iiber den Umfang des erlittenen Unfalles 
und den Verlauf der Behandlung vorzulegen. Sonstige Erhebungskosten fallen der 
Gesellschaft zur Last. 

Das Schiedsrichteramt in Streitfallen wird durch A.rzte ausgeiibt. 
Die lebenslangliche Eisenbahn- und Dampfschiff-Unfallversicherung deckt die 

Folgen von Verletzungen, die durch einen dem benutzten Transportmittel (Offent
liehe Bahnen in allen Landern der Welt und Dampfsehiffe auf den europaischen Wasser
straBen und Seewegen) zustoBenden Unfall herbeigefiihrt wurden. 

Uber Arbeiter-Unfallversicherung siehe Abschnitt: "Arbeitsrecht usw." 

f) Haftpflichtversicherung 

Das allgemeine biirgerliche Gesetzbuch statuiert in den Paragraphen 1293 bis 
1341 die Verpflichtung zum Ersatz von Schaden, die gegeniiber dritten Personen 
direkt oder indirekt verschuldet wurden, wobei Versehen, schuldbare Unwissenheit, 
Mangel an gehoriger Aufmerksamkeit oder gehOrigem FleiB dem Begriffe des Ver
schuldens gleichzuhalten sind (Schuldhaftpflicht). 

Von dieser gesetzlichen Haftpflicht ist die vertragliche zu scheiden, 
die erst auf Grund besonderer vertraglicher Vereinbarung iibernommen wird, also 
yom Willen der Vertragspartner abhangig ist. 

Die Haftpflichtversicherung ersetzt demnach jene Vermogensverluste, die 
dem Versicherungsnehmer erwachsen, wenn gegen ihn wegen Personen- oder Sach
beschadigung auf Grund gesetzlicher (nach besonderer Vereinbarung auch ver
traglicher) Bestimmungen Anspriiche erhoben werden, auBerdem im ZivilprozeB
falIe die ProzeBkosten, im Strafverfahren die Verteidigungskosten (letztere beide 
auBerhalb der Versicherungssumme). 

DemgemaB begrenzt die Polizze die Leistung der Gesellschaft durch Festsetzung 
gesonderter Maximalgrenzen fiir Personen- und Sachschaden. Gedeckt sind auch Schaden, 
die durch Vertreter des Versicherungsnehmers verschuldet wurden, soweit letzterer 
fiir deren Sehadenshandlungen zu haften hat. 

Nicht gedeckt dagegen sind Anspriiche naher Angehoriger oder Firmengesellschafter 
des Versicherungsnehmers, Schaden, die durch Mangel der yom Versicherungsnehmer 
gelieferten Saehen verursacht wurden. Schaden an Sachen, die yom Versicherungs
nehmer erzeugt oder ihm zur Beniitzung, Aufbewahrung, Bearbeitung u. dgl. iibergeben 
wurden, Schaden infolge Feuers, Explosion, Gase, Dampfe, Rauch, RuB, Temperatur
und Feuchtigkeitseinfliisse, Erschiitterungen und Senkungen, Gerausch und Geruch, 
endlich Wild- und Flurschiiden. 
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Die wichtigsten Gefahrenquellen der Haftpflichtversicherung sind: 
1. Unfallversicherungspflichtige Industrie- und Gewerbebetriebe; 
2. Kaufmannische und Handelsgeschafte und nicht unfallversicherungspflichtige 

Gewer be betrie be; 
3. Land- und Forstwirtschaftsbetriebe; 
4. Haus- und Grundbesitz; 
5. Bade- und Heilanstalten, Personen der Gesundheitspflege, Laboratorien, 

Apotheken und Drogerien; 
6. Gastwirtschaftsbetriebe, Theater, Vergniigungseinrichtungen; 
7. Privatpersonen, Sportausiibung und Vereine; 
8. Gemeinden und Schulen; 
9. Transportbetriebe, Bahn- und Schiffahrtsbetriebe, Schleppbahngleise und 

StraBen; 
10. Kraftfahrzeuge. 

g) Autoversicherung 

Die Autoversicherung umfaBt: 

1. Die Fahrzeugversicherung (auch Kasko- oder Havarieversicherung genannt); 
2. die Autohaftpflichtversicherung (nach dem Kraftfahrgesetz Yom 20. De

zember 1929, R.G.Bl. Nr. 437 fur Kraftfahrzeuge obligatorisch); 
3. die Autounfallversicherung fiir: 

a) Insassen von Kraftfahrzeugen (ohne Namensnennung); 
(J) fiir namentlich angefuhrte Personen; 
y) fur Chauffeure. 

Ad 1. Die Fahrzeugversicherung deckt in erweiterter Anlehnung an die Maschinen
bruchversicherung Schaden, die an dem versicherten Fahrzeug durch einen von auBen 
wirkenden Unfall verursacht wurden, nach besonderer Vereinbarung auch Feuer, 
Explosion, Raub und Diebstahl des ganzen Wagens oder mit ihm fest verbundener 
Bestandteile und mutwillige Beschadigung. 

Fiir die Pramienberechnung bildet der Neuwert des Fahrzeuges analog del' 
Maschinenbruchversicherung die Grundlage; auch die Modalitaten des Schadenersatzes 
sind mit sinngemaBen Anderungen von dort iibernommen. 

Ad 2. Finden die Bestimmungen der im Abschnitt IIIf behandelten Haftpflicht
versicherung sinngemaBe Anwendung. 

Ad 3. Desgleichen die Normen der sub III e besprochenen Unfallversicherung 
mit der Einschrankung, daB nur Unfalle, die die versicherten Personen zufolge eines 
dem Kraftfahrzeug selbst zustoBenden Schadenereignisses erleiden, der Ersatzpflicht 
unterliegen. 

Die Gebaude-V orschatzung fUr Feuerversicherungen 1) 
Von Ingenieur-Konsulent Dr. Paul Abeles, Stadt baumeister, Experte des Fabriken

Riickversicherungs-Verbandes, Wien 

Sie hat den Zweck, als Grundlage fUr die Rohe der Versicherung und als 
Basis fur den Schadensfall zu dienen. Hierbei solI der wirkliche Wert der Objekte 
im Zeitpunkte der Schatzung (Zeitwert) festgestellt werden. Als Grundlage hierfur 
dient der N eu wert, d. i. der Herstellungswert zum Zeitpunkte der Schiitzung. 

1) Derart'ge Schatzungen dUrfen nn r von durch Versicherungsgesellschaften anerkannte Sach
verstandige fiir das Baufach durchgefiihrt werden. 
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Dieser wird bei Fabriken und gewerblichen Anlagen durch Aufstellung einer 
detaillierten Kostenberechnung auf Grund der tatsachlichen Massen und der zum 
Zeitpunkt der Schatzung fUr eine Neuherstellung maBgebenden Einheitspreise 
ermittelt. FUr Premier.risque.Versicherungen kann der Neuwert vereinfacht ge· 
schatzt werden, und zwar auf Grund der verbauten Flache; das gleiche gilt fUr 
Zivilgebaude bei Vollwertversicherungen, ebenso fiir kleinere gewerbliche Neben
betriebe. 

Zur Bestimmung des Zeitwertes ist die Entwertung festzustellen; hierbei 
ist auf Alter, Bauzustand, vorgenommene Instandhaltungsarbeiten und sonstige 
in Betracht kommende Umstande zu achten. Bei alten massiven Bauten, bei 
welchen eine gleichwertige NeuausfUhrung billiger ware, ist bei Festsetzung der 
Entwertung zu beriicksichtigen, daB fUr den Zeitwert nur die Wiederherstellungs. 
kosten in Betracht kommen. 

Ais allgemeiner MaBstab fUr die GroBe der Entwertung E dient das Verhaltnis 
von Alter A der Gebaude zur angenommenen Bestandsdauer B: E nimmt nicht 
geradlinig mit steigendem Alter zu, sondern parabe1£6rmig. FUr E (in %) kann 
man folgende Beziehung annehmen: 

E=50 ~ (1+ ~). 
( A' 
Bei geradlinigem Verlauf ware El = 100 B)-

Einem bestimmten Verhaltnis ~ entspricht laut Tafel 1 ein bestimmter 

Wert E, der als Anhaltspunkt fiir die endgiiltige Festsetzung dienen kann; diese 
hangt in erster Linie von dem tatsachlichen Bauzustand abo Es bleibt dem 
freien Ermessen des Schatzmeisters iiberlassen, auf Grund seiner Fach
kenntnisse und Erfahrungen den fUr angemessen erachteten Entwertungs
koef£izienten jeweils zu bestimmen. Insbesondere ist zu beriicksichtigen, daB 
sehr alte und fast entwertete, aber neuerlich griindlich renovierte Gebaude nahezu 
den Neuwert besitzen. 

In der Tafel 2 sind fiir einzelne Bauweisen und Gebaudearten Werte fiir die 
Bestandsdauer B angegeben. 

Zwecks Beriicksichtigung etwaiger baulicher Anderungen und der im Laufe 
der Zeit sieh andernden Neu- und Zeitwerte, erstere abhangig von der momentanen 
Wirtschaftslage, letztere vom Bauzustand, ist naeh gewissen Intervallen (zumeist 
nach 5 Jahren) eine Neuaufnahme bzw. Revision der Schatzung durchzufiihren. 

Tafel 1. Entwertung E (in 0/0) ffir verschiedene Verhiiltnisse ! 
.A 
B 00,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 

I 

E ° 2,6 5,5 8,6 12,0 15,6 19,5 23,6 28,0 32,6 37,5 42,6 48,0 53,6 59,5 65,6 72,0 78,6 85,5 92,6 100 
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Tafel 2. Bestanddauer B in Jahren 

Bauweise 

Gebaudeart Unterbau 1) Holz gemischt2) massiv 

Dacho weich 
I 

hart hart hart eindeckung1) 

Wohngebaude einfache 25-75 50-100 75-150 100-250 
(Ein- und Mehrfamilien- und Ausfiihrung 

Mietwohnhauser, GasthOfe 
u. dgl.) mittlere 75-125 100-200 150-300 Ausfiihrung 

-

Gesch!1£tshauser und 
offentliche Gebaude 

(Schulen, Ausstellungsgebaude, ~ehr gute 

Theater, Gotteshauser usw.) Ausfiihrung -

I 
- 125-250 200-400 

einfache 25-50 30-75 40-100 50-125 
Lagerraume, Wagenremisen, Ausfiihrung 

Scheunen, Stallgebaude bessere 40-100 50-125 75-175 100-250 Ausfiihrung 

mit besonderer 10-30 20-50 25-75 Abniitzung 

Fabriken mit mittlerer 20-45 30-75 50-100 und gewerbliche Betriebe 3 ) Abniitzung 

mit geringer 30-60 45-100 75-125 Abniitzung 
1) Unter Unterbau versteht man die UmfassUTIgsmauern bis zum Dach; es ko=t in Betracht 

Holz, gemischt (teils Holz, teils l\fauerwerk) und massiv (Stein, Ziegel, Beton, Eisenbeton oder 
u=antelter Stahl). Nicht geniigend massiv ummantelte Stahlkonstruktionen sind hinsichtlich der 
Lebensdauer - dauernde Erhaltung vorausgesetzt - ungefahr der gemischten Bauweise gleichzustellen. 
Weiche Dacheindeckung bedeutet eine solche mit Schindeln, Brettern oder Stroh; harte Dach
eindeckung jede andere feuersichere Eindeckung. Dazu ware auch Dachpappe zu zahlen, wenn der An
strich regelmaJ.lig erneuert wird. 

2) Die Lebensdauer bei gemischter Bauweise wurde nicht nach derjenigen der Holzbestandteile 
angenommen, sondern steIlt einen l\1ittelwert zwischen l\fassiv- und Holzbauten dar. 

B) Nach Art der Erzeugung und den bei derselben verwendeten l\faterialien sind industrielle 
Gebaude in ganz verschiedener Weise der Abniitzung ausgesetzt, z. B. durch Einwirkung 
von Rauchgasen und Dampfen, durch chemische Einr:iisse u. dgi. m. 

Uber Wesen und Erwirkung gewerblicher Schutzrechte 
Von Patentanwalt lng. J. Knopfelmacher, Wien 

Unter gewerblichen Schutzrechten wird im allgemeinen verstanden: Das 
Patentrecht, das Recht des Gebrauchsmusterschutzes (in Osterreich noch nicht 
geschaffen), das Muster- und Markenrecht. 

A. Das Patentl'echt (Patentwesen) 
a) Osterreich_ Durch Patente werden neue (d. h. noch nicht vero£fentlichte 

oder offenkundig benutzte) Erfindungen geschiitzt, die sich auf Verarbeitung von 
Rohstoffen oder Halbfabrikaten beziehen undnicht nur Maschinen und Maschinen
bestandteile, chemische und Arbeitsverfahren, sondern auch Fabrikate umfassen 
konnen, letztere allerdings meist nur, wenn sie auf besondere chemische Verfahren 
zuriickzufiihren und neu sind. 
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Die Anmeldung und Erteilung eines Patentes kann auf den N amen des Erfinders 
oder seines Rechtsnachfolgers erfolgen. 

Auf Patente von Diensterfindungen hat (vorausgesetzt, daB dem Erfinder 
Verdienstanteil zugesichert wird) das Unternehmen, auf sonstige Erfindungen eines 
Dienstnehmers aber nur dieser Anspruch, letzteren auch dann, wenn gegenteilige 
Vertrage bestehen. 

Die Erteilung des Patentes erfolgt an den ersten Anmelder oder seinen Rechts
nachfolger, doch erwirbt ein friiherer Erfinder, wenn er vor der Anmeldung dieses 
Patentes an der Erfindung gearbeitet und sie nachweislich anzuwenden begonnen 
hat, fiir sich ein unverauBerliches Vorbenutzerrecht. Auch kann der Vorerfinder, 
sofern er nachweisen kann, daB der Anmelder die Erfindung seinen Zeichnungen 
oder Modellen widerrechtlich entnommen hat, bewirken, daB das zu erwerbende 
Patent dem Anmelder aberkannt und auf ihn iibertragen wird. Diese Aufechtung 
kann auch nach Erteilung des Patentes durchgefiihrt werden. . 

In allen Fallen ist der Erfinder berechtigt, die Aufnahme seines Namens in 
Urkunden und Patentregister zu fordern. 

Enteignung von Patenten durch Staats- und MilitarbehOrden ist gegen Ent
schadigung zulassig. 

Auf Erfindungen, die eine weitere Entwicklung bestehender, durch Patent 
geschiitzter Erfindungen darstellen und ohne Benutzung dieser alteren Erfindung 
nicht anwendbar sind, k6nnen, wenn sie von dem Besitzer des alteren Patentes 
angemeldet werden, Zusatzpatente erteilt werden; ansonsten werden die darauf 
erteilten Patente von den alteren Patenten abhangig und auch von Amts wegen 
abhangig erklart, wenn der Inhaber des alteren Patentes rechtzeitig einen dies
beziiglichen Antrag stellt. 

Der Besitzer des abhangigen Patentes hat das Recht, nach drei Jahren seit 
dem Bestand des alteren Patentes, von dem Besitzer desselben eine Beniitzungs
lizenz zu verlangen, sofern die jiingere Erfindung erhebliche gewerbliche Bedeutung 
hat. Der Inhaber des jiingeren Patentes ist aber dann auch seinerseits verp£1ichtet, 
dem Besitzer des alteren Patentes eine Lizenz auf das jiingere Patent zu erteilen. 

Erfindungen konnen auch schon im Stadium der Patentanmeldung verkauft, 
iibertragen und vererbt, jedoch lizenzweise vergeben und gepfandet nur nach 
Erteilung des Patentes werden, soweit die Wirksamkeit Dritten gegeniiber in 
Frage kommt, was durch die Eintragung in das (grundbuchahnliche) Patentregister 
eintritt. 

Das Patent kann wegen Nichtzahlung der Jahresgebiihren oder durch Verzicht 
erloschen, durch Entscheidung wegen Nichtausiibung nach Ablauf von drei Jahren 
zuriickgenommen, wegen Nichtneuheit der Erfindung vernichtet, wegen ungerecht
fertigter Entnahme aberkannt oder schlieBlich wegen der Benutzung einer vorher 
patentierten Erfindung abhangig erklart werden. 

Die Anmeldung eines Patentes erfolgt beim Patentamt in Wien: l. durch 
Zahlung der Anmeldegebiihr (8 25,00 nur mit Erlagschein), 2. Einreichung 
der erforderlichen Unterlagen (zwei Beschreibungen mit Patentanspriichen und 
drei Zeichnungen, zwei auf Leinwand und eine auf Karton im AusmaBe von 
21 x 29,7 cm, von welchen jede aus mehreren Blattern bestehen kann) und 3. durch 
Einreichung eines Gesuches, in welchem die Daten des Anmelders, der Titel der 
Erfindung und die Art und Zahl der Beilagen anzufiihren sind. ZweckmaBig wird 
ein mit gleichen Daten wie das Gesuch versehenes Rubrum mit eingereicht, auf 
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welchem der Zeitpunkt der Anmeldung vom Patentamte bestatigt wird. Durch 
diese Einreichung wird die Prioritat der Anmeldung gesichert. 

Stempelung: Gesuch 8 6,00, Beilagen je 8 0,20 pro Blatt oder einseitig 
maschinenbeschriebenen Bogen. 

Gesuch und Beilagen werden einem Fachreferenten der Anmeldeabteilung 
zur Vorpriifung auf Form der Anmeldung und Neuheit der Erfindung zugewiesen. 
Dieser erlaBt einen befristeten Vorbescheid, wenn die Form nicht gewahrt oder 
die Erfindung ganz oder teilweise bekannt ist, oder aber er anerkennt die Patent
fahigkeit und beschlieBt, die Erfindung bekanntzumachen. (Bekanntmachungs
beschluB.) Der Empfang eines Vcirbescheides verpflichtet den Anmelder, die be
anstandeten Mangel innerhalb der gegebenen Frist (die auf Antrag und gegen eine 
Gebiihr von 8 2,50 verlangert werden kann) durch AuBerung zu widerlegen oder 
.durch Verbesserung der Unterlagen (Einschrankung der. Erfindung o. dgl.) zu 
beheben. Gelingt ihm dies, dann wird die Anmeldung bekanntgemacht, andernfalls 
abgewiesen, wogegen innerhalb eines Monates (Gebuhr 8 10,00) Beschwerde erhoben 
werden kann. Wird die Erledigungsfrist nicht ausgenutzt oder uberschritten, dann 
gilt die Anmeldung als zuruckgenommen, kann aber innerhalb vier Monaten durch 
Zahlung der vollen AnmeldegebUhr und Erledigung des Vorbescheides wieder auf
gerichtet werden. Die Bekanntmachung kann uber Antrag durch drei bzw. durch 
Zahlung einer Gebuhr von 8 25,00 bis 75,00 durch zwolf Monate verhindert werden. 

Die Bekanntmachung der Anmeldung erfolgt im Patentblatte und gleichzeitig 
die Auslegung der Unterlagen im Patentamt zur offentlichen Einsicht wahrend 
zweier Monate. 

Vor Ablauf dieser zwei Monate kann gegen die Erteilung eines Patentes von 
jedermann Einspruch erhoben werden, mit der auf Beweise gestutzten Begrlindung: 
1. daB die Erfindung nicht neu und patentfahig sei, 2. daB sie ganz oder teilweise 
durch ein alteres osterreichisches Patent geschutzt ist, 3. daB der Anmelder nicht 
der Erfinder und zur Anmeldung nicht berechtigt war, vielmehr die Erfindung 
unberechtigt den Unterlagen des wirklichen Erfinders entnommen und ohne dessen 
Einwilligung angemeldet hat, und 4. daB die Erfindung von einer friiher patentierten 
Erfindung abhangig ist. Der Einspruch ist doppelt einzureichen und mit Quittung 
uber Zahlung von 8 10,00 als Einspruchsgebuhr zu versehen. Stempelung 8 1,00 
per Bogen. 

Mit der Bekanntmachung beginnt der provisorische Patentschutz auf die 
Erfindung. Innerhalb der zwei Monate der Bekanntmachung ist die erste Jahres
gebUhr (8 30,00) einzuzahlen. 1st kein Einspruch erhoben, dann wird das Patent 
erteilt. 

Der Einspruch kann ganz oder teilweise zuruckgewiesen, das Patent versagt 
oder aber beschrankt oder im vollen Umfang erteilt werden; Kostenanspruch ist 
zulassig. Gegen die Entscheidung des Fachreferenten uber Zuruckweisung der An
meldung, Versagung des Patentesoder ZUrUckweisung des Einspruches (ganz oder 
teilweise) kann Beschwerde erhoben werden; diese ist doppelt einzureichen, zu 
begrunden und mit Bestatigung uber Zahlung von 8 30,00 zu versehen; Stempelung 
per ersten Bogen 82,00, sonst 81,00. 

1m FaIle der Erteilung, durch die der definitive Patentschutz beginnt, wird 
dem Anmelder die Nummer des Patentes bekanntgegeben, nachher Beschreibung 
und Zeichnung in Druck veroffentlicht und der Urkunde beigeheftet. 
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Durch den Patentschutz wird dem Patentinhaber das ausschlieBliche Recht 
erteilt, den Gegenstand des Patentes im Hoheitsgebiet des Staates zu erzeugen 
und zu verkaufen. Eingriffe in dieses Recht k6nnen zivilrechtlich durch Unter
lassungs- und Entschadigungsklage oder, wenn der Eingriff wissentlich begangen 
wurde, auch strafrechtlich verfolgt werden. 

Der Lauf des Patentes beginnt am Tage der Bekanntmachung, von welchem 
an jahrlich die Jahresgebiihren zu zahlen sind, durch welche das Patent aufrecht
erhalten wird. Dies kann bis zum Ablauf des 18. Jahres geschehen. Der Falligkeits
tag ist stets der Tag der Bekanntmachung, doch konnen die Gebiihren noch bis 
zum Ablauf des dritten Monates nach diesem Tage mit einem Zuschlag von 20% 
bezahlt werden. Nach Ablauf dieser Frist erlischt das Patent, doch kann es inner
halb weiterer sechs Monate gegen Zahlung eines 100%igen Zuschlages wieder auf
gerichtet werden, wenn triftige Griinde fiir die Versaumnis nachgewiesen werden. 
Die Gebiihren betragen fiir die Jahre: I und II: S 30,00, III: 35,00, IV: 45,00, 
V: 55,00, VI: 70,00, VII: 90,00, VIII: 120,00, IX: 150,00, X: 180,00, XI: 230,00, 
XII: 300,00, XIII: 380,00, XIV: 480,00, XV: 600,00, XVI: 800,00, XVII: 1100,00, 
XVIII: 1500,00. 

Auslander konnen nur durch berufsmaBige Vertreter (Patentanwalte o. dgl.) 
Patente anmelden und Rechte aus diesen Patenten geltend machen. 

b) Ausland: In den meisten Auslandsstaaten sind die formellen Erfordernisse 
fiir Patentanmeldungen die gleichen wie in Osterreich. Dem Erteilungsverfahren 
nach hingegen unterscheiden sie sich in solche, welche: 1. Neuheitspriifung, 2. ein
spruchsberechtigte Bekanntmachung oder 3. nur formelles Priifungs- bzw. reines 
Erteilungsverfahren haben. 

Zu 1. gehoren: Deutschland, Tschechoslowakei, Polen, Schweden, Norwegen, 
Danemark, Finnland, RuBland, Holland und die Vereinigten Staaten von .Amerika 
und in beschrankter Form: GroBbritannien, Irland, Kanada, Britisch Indien und 
.Australien, zu 2: Ungaro und Jugoslawien (S. H. S.) und zu 3: aIle anderen europaischen 
und iiberseeischen Staaten. 

Die Patentgesetze der Tschechoslowakei und Deutschlands sind den osterreichischen 
Bestimmungen am nachsten. Beziiglich der Gebiihrenfalligkeiten stimmen die Patent
gesetze in 6sterreich und der Tschechoslowakei miteinander iiberein. Die meisten 
anderen Staaten einschlieBlich Deutschland, Ungarn, Schweiz, Frankreich usw. haben 
die Gebiihrenfalligkeit auf den .Anmeldetag, einige auch auf den Erteilungstag verlegt. 
Die Vereinigten Staaten von .Amerika und Kanada schreiben nur eine einmalige Gebiihr 
(Dollar 25,00) fUr alle 17 bzw. 18 Jahre vor, welche sechs Monate nach Datierung des 
.Annahmebeschlusses zu zahlen ist. 

Durch die erste .Anmeldung in 6sterreich (oder in einem der Patentunion an
gehorenden Staate) sichert sich der .Anmelder den Prioritatsschutz von einem Jahr 
in samtlichen Staaten der Patentunion, zu welchen derzeit gehOren: 6sterreich, Deutsch
land, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Kuba, Danemark, Danzig, Dominikanische 
Republik, Spanien, Estland, Vereinigte Staaten von .Amerika, .Australien, Finnland, 
Frankreich, GroBbritannien, Ceylon, Neuseeland, Trinidad, Griechenland, Ungaro, 
Irland, Japan, Lettland, Luxemburg, Marokko, Mexiko, Norwegen, Niederlande, Polen, 
Portugal, Rumanien, S. H. S., Schweden, Schweiz, Syrien, Tschechoslowakei, Tunis, 
TUrkei. Die .Anmeldungskosten betragen (die Inanspruchnahme eines Patentanwaltes 
vorausgesetzt) fUr einen einfachen Erfindungsgegenstand im groBten Teile der europai
schen Staaten im Durchschnitt ungefahr je S 250,00 bis 350,00, fUr die nordischen 
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Staaten, GroBbritannien, Holland und Spanien S 400,00 bis 500,00, fiir RuBIand und 
die uberseeischen Staaten S 600,00 bis 1500,00. 

c) Allgemeines. Fiir die Anmeldung eines Patentes (sofern diese unter 
Beanspruchung eines Patentanwaltes erfolgt) ist erforderlich: 1. Eine Skizze oder 
Zeichnung der Erfindung oder ein Modell, 2. eine Erlauterung unter Bezugnahme 
auf das auf diesem Gebiete bisher Bestehende und unter Hervorhebung des Neuen 
und der neuen Wirkung und Vorteile, welche durch die Erfindung gegeniiber dem 
Bestehenden erzielt werden, 3. eine entsprechende Vollmacht, fiir welche Formulare 
vom Patentanwalt iiber Wunsch und nach Angabe der Staaten beigestellt werden. 

B. Oebraucbsmusterscbutz 
Dieser hat nahezu die gleiche Wirkung wie der Patentschutz, wird aber (da 

ohne Neuheitspriifung) rascher und gegen geringere Gebiihr, jedoch fiir kiirzere 
Dauer (sechs bis zehn Jahre) erteilt. Er eignet sich hauptsachlich fiir einfache 
Gebrauchsgegenstande und ist fiir Verfahren (chemische oder Arbeitsverfahren) 
nicht zulassig. Derzeit haben Gebrauchsmusterschutz: Deutschland, Polen und 
Japan (Jugoslawien annahernd). 

c. Musterscbutz 
Umfa13t die au13ere Form (ornamentale Ausgestaltung) eines Gegenstandes. 

Daher in Deutschland auch der Name "Geschmackmusterschutz". Wird in Oster
reich auf drei Jahre erteilt. In anderen Staaten fiir langere Dauer. - Es konnen 
auch viele (Sammel-) Muster unter einem Umschlage geschiitzt werden. Die Ein
tragung erfolgt durch die zustandige Handels- und Gewerbekammer. Gebiihr 
in Osterreich pro Jahr und Muster S 2,00. 

D. Markenscbutz 
Osterreich. Umfa13t die namentliche oder bildliche Bezeichnung der Ware 

eines Unternehmens; wird demnach'nur einem Unternehmen erteilt, das durch 
Vorlage eines Gewerbescheines oder handelsgerichtlichen Auszuges ausgewiesen 
werden mu13; er ist darum nur mit dem Unternehmen iibertragbar. - Mindest
dauer zehn Jahre und unbeschrankt verlangerbar. Wortmarken, die nur aus An
gaben iiber Bestimmung, Mengen oder Gewichtsverhiiltnisse, Eigenheiten oder 
Ort der Herstellung der Ware bestehen, sind nicht registrierbar. Die Anmeldung 
erfolgt durch die zustandige Kammer fUr Handel, Gewerbe und Industrie. 
Gebiihr S 19,00 und Stempel fiir das Zertifikat S 1,00. 

Ausland. 
Die Erlangung des Markenschutzes im Ausland setzt meist vorherige Eintragung 

im Ursprungsland (Osterreich) voraus. 
In tern a tionale Marken. 
Auf Grund der Heimatsmarke kann eine internationale Eintragung in den Marken

Unionstaaten erfolgen. Die Kosten sind ungefahr so hoch wie jene der Eintragung 
in zwei Auslandstaaten. Zur Union gehoren die Staaten: Osterreich, Deutschland, 
Belgien, Brasilien, Kuba, Danzig, Spanien, Frankreich, Ungarn, Italien, Luxemburg, 
Marokko, Mexiko, Niederlande, Portugal, Rumanien, S. H. S., Schweiz, Tschecho
slowakei, Tunis, Tiirkei. Die Anmeldung erfolgt durch die inlandische BehOrde (Handels
und Gewerbekammer). Gebiihren: Schw. Fr. 100,00 und Inlandsgebiihr (rund S 30,00). 
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Die Beforderung auf der Eisenbahn setzt den AbschluB eines Frachtvertrages 
voraus. Der Frachtvertrag wird durch die zum Zwecke der Beforderung nach einem 
anderen Bahnhof erfolgte "Obergabe des Gutes und des Frachtbriefes an die Eisen
bahn abgeschlossen. V oraussetzung fUr die Beforderung mit durchgehendem 
Frachtbrief von der Versand- bis zur Bestimmungsstation ist das Vorhandensein 
einer die ganze BefOrderungsstrecke umfassenden gesetzlichen Regelung. Andern
falls ist die Beforderung bis zu der beabsichtigten Bestimmungsstation mit einem 
Frachtbrief nicht moglich. Die gesetzlichen Bestimmungen, auf Grund welcher der 
Vertrag zum AbschluB gelangt, die Beforderung durch die Bahn besorgt und das 
Gut am Bestimmungsbahnhof dem Empfanger ausgefolgt wird, finden sich fUr den 
internen Verkehr der Staaten in der Eisenbahn-Verkehrsordnung (E. V. 0.)1). 

Die gesetzlichen Bestimmungen fiir internationale Transporte, d. i. fiir 
Transporte iiber zwei oder mehrere Staaten, finden sich im Internationalen "Ober
einkommen iiber den Eisenbahnfrachtverkehr (1. U. G.), sofern die am Transport 
beteiligten Staaten dem 1. U. G. beigetreten sind2). 

Die Vorschriften der E. V. O. decken sich in der Hauptsache mit denen des 
I. D. G., obschon die E. V. O. in mancher Hinsicht erleichternde Bestimmungen 
enthiilt. 

Die Urkunde iiber den Frachtvertrag ist der Frachtbrief. Er ist verschieden 
ausgestattet, je nachdem es sich um interne oder internationale Transporte handelt 
bzw. um Eil- oder Frachtgiiter. Die Ausstellung des Frachtbriefes obliegt dem 
Verfrachter. In den Frachtbriefen sind Rubriken enthalten, von denen einzelne 
vom Absender ausgefiiIlt werden miissen, und auch solche, deren Ausfiillung ihm 
freigestellt ist. Jede einzelne Rubrik des Frachtbriefes muB mit der groBten Sorgfalt 
ausgefiillt werden. Zunachst hat der Absender Namen und genaue Adresse des 
Empfangers in den Frachtbrief einzusetzen (obligatorisch). Eine ungenaue Angabe 
wiirde eventuell zur Folge haben, daB die Bahn entweder das Gut nicht abliefern 
kann oder unter Umstanden einem Nichtberechtigten ausfolgt. Da der Absender 
der Eisenbahn fiir die Richtigkeit und die Vollstandigkeit der in den Frachtbrief 
aufgenommenen Angaben und Erklarungen haftet und aIle Folgen tragt, die aus 
unrichtigen, ungenauen oder ungeniigenden Eintragungen entspringen, welche 
Bestimmungen von der Rechtsprechung auch fiir den vorerwahnten Fall heran
gezogen werden, so wiirden diese mangelhaften Eintragungen zur Folge haben, 
daB die Bahn die Kosten, die durch das Ablieferungshindernis entstehen, bzw . 
. den Schaden, der durch die Fehlausfolgung entstehen konnte, nicht ersetzt. Aus 
den gleichen Griinden muB die Bestimmungsstation mit der im Stationsverzeichnis 
der Bahn angefiihrten Bezeichnung angegeben werden (obligatorisch), weil andern
falls eine mit erheblichen Mehrkosten verbundene Verschleppung moglich ware, 
und die Bahn in diesem Fall auch die Fracht von der Station, nach welcher das 
Gut verschleppt wurde, bis zur nachtraglich festgestellten richtigen Bestimmungs
station anrechnen wiirde. 

') In einzelnen Staaten auch Eisenbahnbetriebsreglement genannt (E. B. R.). 
') Dies ist bei den meisten Staaten Europas der Fall. 
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Eine weitere Rubrik ist fiir die Angaben des beantragten Beforderungsweges 
bzw. fiir die Angabe der anzuwendenden Tarife vorgesehen (fakultativ). 

1m internen osterreichischen oder deutschen Verkehr darf nur bei Beforderung 
von Eilgiitern ein Beforderungsweg vorgeschrieben werden, in welchem FaIle 
die Fracht nach MaBgabe der V orschreibung berechnet wird. Bei Beforderung 
von Frachtgiitern darf ein Beforderungsweg oder eine Tarifvorschreibung nicht 
gemacht werden; die Bahn ist aber verpflichtet, die billigste Fracht zu berechnen. 
Nur wenn es sich um ermaBigte Tarife handelt, deren Anwendung an die Bedingung 
der Vorschreibung gekniipft ist, muB eine Tarifvorschreibung gemacht werden, 
um sich solcherart die billigste Fracht zu sichem. 

1m internationalen Verkehr werden, wenn der Absender auf dem Fracht
brief den Beforderungsweg vorgeschrieben hat, die BefOrderungskosten nach 
diesem Wege berechnet, wobei, wenn auf diesem Wege ein internationaler Tarif 
besteht, dieser Anwendung findet. Falls der Absender im Frachtbriefe nur die 
anzuwendenden Tarife vorgeschrieben hat, erfolgt die Ermittlung der Be
forderungskosten nach diesen Tarifen, wobei es der Bahn frei steht, jenen fiir diese 
Tarife in Betracht kommenden Beforderungsweg zu wahlen, der ihr fiir den Ab
sender am vorteilhaftesten erscheint. Endlich berechnet die Bahn die Beforderungs
kosten bei unzureichenden Angaben iiber Beforderungsweg oder anzuwendende 
Tarife oder bei widersprechenden Angaben fiir jenen Weg oder nach jenen Tarifen, die 
ihr fiir den Absender am vorteilhaftesten erscheinen. Da die Bahn in allen Fallen, 
wo es ihr anheimgestellt ist, die Wahl zu treffen, nur bei Vorsatz oder grober Fahr
lassigkeit fiir einen etwa entstehenden Schaden verantwortlich ist, ein solches 
grobes Verschulden aber nur in Ausnahmsfallen nachgewiesen werden kann und 
yom Gericht anerkannt wird, ist der Ausfiillung dieser Rubrikbesondere Sorgfalt 
zuzuwenden. Hierbei muB auch beachtet werden, daB, trotz Bestehens inter
nationaler Tarife, die Vorschreibung derselben nicht immer die vorteilhafteste 
sein muB, daB vielmehr unter Umstanden die Abfertigung nach den Binnentarifen 
der Bahnen und demgemaBe Vorschreibungen im Frachtbriefe haufig eine billigere 
Gesamtfracht ermoglichen. 

Weitere Rubriken betreffen die Angabe von Zeichen und Nummem, des In
haltes (obligatorisch) und des Gewichtes (fakultativ). Zeichen und Nummer miissen 
mit jenen auf den Kolli iibereinstimmen. Der Inhalt muB derart genau angegeben 
werden, daB Ungenauigkeiten und insbesondere unrichtige Bezeichnungen ver
mieden werden. Als ungenau wird eine Inhaltsbezeichnung dann angesehen, 
wenn nach der gewahlten Angabe verschiedene Tarifierungen moglich waren. Die 
Bahn ist alsdann berechtigt, die hOchste nach diesen Angaben in Betracht kommende 
Tarifierung anzuwenden. Als unrichtig ist die gewahlte Bezeichnung anzusehen, 
wenn das Gut nach seiner Beschaffenheit in eine hohere Tarifklasse einzureihen 
ware als auf Grund der gewahlten Bezeichnung. In allen Fallen unrichtiger, un-· 
genauer oder unvollstandiger Bezeichnung einer Sendung ist die Bahn berechtigt, 
einen Frachtzuschlag zu erheben, der das Doppelte des Unterschiedes zwischen der 
Fracht betragt, die fUr das unrichtige, ungenaue oder unvollstandig bezeichnete 
Gut von der Versandstation bis zur Bestimmungsstation zu erheben ware, und der 
Fracht, die hatte erhoben werden miissen, wenn die Bezeichnung richtig, genau 
und vollstandig erfolgt ware l ). Selbst wenn keinFrachtunterschied besteht, betragt 

1) Siehe Beispiel 1., S. 762. 
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der Zuschlag im internationalen Verkehre mindestens einen Franken. In den 
internen Verkehren der Staaten wird nach den internen Reglements (E. V. O. 
oder E. B. R.) bei nur ungenauer Angabe der Inhaltsbezeichnung gewohnlich ein 
Frachtzuschlag nicht berechnet. 

Der Absender ist nicht verpflichtet, eine Gewichtsangabe zu machen. Fehlt 
sie, so nimmt die Bahn die Abwage vor und haftet auch fiir das von ihr festgestellte 
Gewicht. Hat aber der Absender das Gewicht in den Frachtbrief eingesetzt, so 
ist in bezug auf die Haftung und auf die Anrechnung eines Frachtzuschlages zu 
unterscheiden, ob es sich um Stiickgut handelt oder um eine Wagenladung1). 

Bei Stiickgiitern haftet die Bahn auch dann fiir das Gewicht, wenn sie die 
Sendung nicht nachgewogen hat. Sie darf, soferne sie das Gewicht priift, keinen 
Frachtzuschlag rechnen, wenn sie hierbei ein hOheres Gewicht feststellt als das vom 
Absender im Frachtbrief angegebene. Bei Wagenladungen hingegen ist die Bahn 
nicht verpflichtet, eine Gewichtsiiberpriifung vorzunehmen, wenn der Absender 
das Gewicht im Frachtbrief angegeben hat. Tut sie es aber, so muB der Absender, 
falls ein Mehrgewicht festgestellt wiirde, einen Frachtzuschlag zahlen, der das 
Doppelte des Unterschiedes zwischen der infolge der unrichtigen Angabe ent
standenen und der richtig berechneten Fracht von der Aufgabe- bis zur Bestimmungs
station betragt. Abgesehen davon hat selbstverstandlich die Frachtzahlung fiir 
das von der Bahn ermittelte Gewicht zu erfolgen. 

Gegen die Anrechnung des Frachtzuschlages kann sich der Absender - ab
gesehen von dem Falle, daB er einGewicht nicht einsetzt und es also der Bahn iiber
laBt, die Verwiegung vorzunehmen - nur schiitzen, wenn er auch in jenen Fallen 
bei Wagenladungen einen Antrag auf bahnamtliche Verwiegung stellt, in denen 
er selbst schon ein Gewicht angegeben hat. In einem solchen Falle darf die Bahn 
selbst dann keinen FrI1Chtzuschlag erheben, wenn sie dem gestellten Antrag aus 
irgendwelchen Griinden nicht zu entsprechen vermochte. 

Auch in Hinsicht auf die Haftung der Bahn ist es erforderlich, die Wagen
ladung bahnamtlich verwiegen zu lassen. Die E. V. O. und auch das I. -0. G. be
stimmen namlich, daB bei den vom Absender verladenen Giitern 2) die Angaben 
des Frachtbriefes iiber das Gewicht nur dann als Beweis gegen die Eisenbahn dienen, 
wenn sie die Sendung nachgewogen und dies im Frachtbrief beurkundet hat. 
Wird also ein Antrag auf Gewichtsfeststellung im Frachtbrief nicht gestellt, so 
hat dieser Umstand zur Folge, daB der Reklamant im Schadensfalle den Beweis 
der vollgewichtigen Verladung zu erbringen hat, wahrend im anderen Falle das 
von der Bahn festgestellte Gewicht gegen sie sprechen wiirde. 

Eine weitere Rubrik gibt dem Absender die Moglichkeit, unter Einhaltung 
des im 1. 0. G. oder in der E. V. O. vorgesehenen Wortlautes den Antrag zu stellen: 
1. die Frachtgebiihren selbst zu entrichten, 2. sie auf den Empfanger zu iiberweisen 
oder 3. sie zum Teile selbst zu zahlen. Macht der Absender von keiner dieser Mog
lichkeiten Gebrauch, so gilt die Fracht als auf den Empfanger iiberwiesen. Auch 
darf er andere Gebiihren in den Freivermerk mit aufnehmen (z. B. Zoll). Eine 
folgende Rubrik dient der Angabe der Hohe eines etwaigen Barvorschusses oder 
einer Nachnahme. Endlich ist an entsprechender Stelle die Unterschrift mit Namen 
oder Firma, unter Angabe der Wohnung, einzusetzen (obligatorisch). Auch hier 

") Als Wagenladung gilt im allgemeinen eine Sendung, fiir die ein besonderer Wagen zur 
Beladung verlangt wlrd, oder eine Sendung, fUr welche die Fracht fiir mindestens 5000 kg bezahlt wird. 

0) Das sind in der Hauptsache Wagenladungen. 
Bauratgeber, 9. Aufl. 48 
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ist die deutliche Aufnahme der Adresse ein Gebot der Vorsicht, weil die Sendung 
aus irgendwelchen Griinden auf einer Unterwegsstation angehalten oder in der 
Bestimmungsstation vom Empfanger nicht iibernommen werden konnte und die 
Bahn ihrer Pflicht, den Absender vom Ablieferungshindernisse im Wege der Ver
sandstation zu verstandigen, nur dann zu entsprechen vermag, wenn sie die Adresse 
des Absenders kennt. 

Sobald die Abfertigungsstelle das Gut mit dem Frachtbrief zur Beforderung 
angenommen hat, ist der Frachtvertrag abgeschlossen. Als Zeichen der Annahme 
ist dem Frachtbrief der Tagesstempel aufzudriicken, und zwar auf Verlangen des 
Absenders in seiner Gegenwart, was dann von besonderer Wichtigkeit ist, wenn 
ein bestimmter Termin der Auflieferung vom Absender nachgewiesen werden muB. 
Die Eisenbahn bescheinigt die Annahme des Gutes unter Angabe des Tages, an 
dem es zur Beforderung angenommen ist, auf einem Frachtbriefduplikat. Sie 
befordert das Gut, nachdem sie die Frachtgebiihren ermittelt und sie, je nach der 
Vorschreibung, vom Absender eingehoben1) oder auf den Empfanger iiberwiesen 
hat, nach der Bestimmungsstation. Sobald der Frachtvertrag abgeschlossen ist, 
hat die Bahn die Verpflichtung, den Transport nach MaBgabe des frachtbrieflichen 
Inhaltes auszufiihren, es ware denn, daB der Absender von dem ihm zustehenden 
Rechte Gebrauch macht, mittels bei der Versandstation unter Vorlage des Fracht
briefduplikates getroffener nachtraglicher Verfiigung eine Anderung des urspriing
lichen Frachtvertrages herbeizufiihren. Der zuliissige Inhalt einer solchen Ver
fiigung sieht in der Hauptsache die Moglichkeii vor, P,in Gut an den Absender riick
befordern oder an einen anderen Empfiinger in der gleichen oder einer anderen 
Bestimmungsstation frankiert oder unfrankiert mit oder ohne Nachnahme aus
folgen zu lassen .. Die Bahn ist verpflichtet, innerhalb bestimmter in der E. V. O. 
bzw. im 1. -0. G. vorgesehenen Fristen die Bereitstellung in der Bestimmungsstation 
zu besorgen. Diese Frist (Lieferfrist) setzt sich zusammen aus der Abfertigungs
frist, die im 1. -0. G. fiir Frachtgiiter mit zwei Tagen festgesetzt ist, und aus der 
Beforderungsfrist, die fiir je 250 km zwei Tage betriigt2). AuBerdem darf die 
Bahn mit Genehmigung der Aufsichtsbehorde unter gewissen Bedingungen Zu
schlagsfristen festsetzen. Wenn solche bestehen, ist die Lieferfrist gewahrt, 
wenn vor ihrem Ablauf (unter Beriicksichtigung der oben erwiihnten und der Zu
schlagfristen) das Gut in der Bestimmungsstation bereitgestellt ist. Allerdings 
ist noch zu beachten, daB wiihrend der zolliimtlichen Abfertigung und anderer 
nicht im Willen der Eisenbahn liegenden Aufenthalte der Lauf der Li.eferfristen ruht. 

Wenn die Lieferfrist iiberschritten ist, vergiitet die Bahn im internationalen 
Verkehr fiir jedes Zehntel der Lieferfrist ein Zehntel hOchstens aber fiinf Zehntel 
der Fracht. Wird der Nachweis erbracht, daB ein Schaden aus der Dber
schreitung entstanden ist, so ist fiir diesen Schaden eine Entschadigung bis zur 
Rohe der ganzen Fracht zu entrichten. 

Wird das Interesse an der Lieferung im Frachtbriefe angegeben, was 
nur in der Wiihrung des Versandstaates, in Goldfranken oder in einer anderen 
durch die Tarife festgesetzten Wiihrung zuliissig ist, so kann bei Uberschreitung 
der Lieferfrist, wenn nicht nachgewiesen wird, daB ein Schaden aus der Dber
schreitung entstanden ist, das Doppelte der Quote gefordert werden, die beim 

') In mesem Falle ist der Frachtvertrag erst nach Bezahlung der GebUhren abgeschlossen. 
'J In den internationalen Verkehren sind nach den Bestimmungen der betrefienden E.V.O. meist 

kiirzere Befiirderungsfristen vorgesehen, wahrend die .A.bfertigungsfrist stets 2 Ta.ge betriigt. 
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Fehlen des deklarierten Interesses zu zahlen ist, hochstens die ganze Fracht; wenn 
ein Schadensnachweis erbracht wird, eine Entschadigung bis zur Hohe des 
angegebenen Interesses. 1st der Betrag des angegebenen Interesses geringer als 
die Entschadigung, die die Bahn bei Fehlen der Angabe des Interesses zu leisten 
hatte, kann diese gefordert werden l ). 

1m internen osterreichischen und deutschen Verkehr kommt eine nach den 
gleichen Grundsatzen zu berechnende Lieferfristentschadigung nur dann in Betracht, 
wenn das Interesse an der Lieferung angegeben ist, oder wenn ein Schaden nach
gewiesen wird. 

Die Bahn muB, wenn sie offensichtliche Mangel (Teilverlust, Beschadigung) 
wahrnimmt, protokollarische Feststellungen machen (Tatbestandsaufnahme). 
Sie ist hierzu auch verpflichtet, wenn der I';mpfanger solche Mangel behauptet. In 
der Tatbestandsaufnahme ist insbesondere festzuhalten die Art der Verpackung, das 
Gewicht, eventuell die bestimmt erkennbaren Ursachen, die Art und der Umfang 
des Schadens und der Wert des beschadigt bzw. gemindert vorgefundenen Gutes, 
der gewohnlich auf Grund der yom Empfanger vorgelegten Originalrechnung be
stimmt wird. 

Wird beim Bezug, sei es, wei! die Gewichtspriifung scheinbar keinen Anhalts
punkt fiir einen Teilverlust bietet, sei es, daB der Znstand der Verpackung auf einen 
Teilverlust oder Beschadigung nicht schlieBen laBt, ein Protokoll nicht aufgenommen, 
so besteht fiir den Empfanger noch immer die Moglichkeit einer protokollarischen 
Feststellung von Mangeln, soferne er diese auBerlich nicht erkennbaren Mangel 
unverziiglich nach der Entdeckung und spatestens eine Woche nach der Abnahme 
des Gutes von der Bahn meldet und eine Untersuchung verlangt (Hausprotokoll) 
oder eine gerichtliche Feststellung in derselben Frist beantragt. 

Fiir den protokollarisch festgestellten, in der Zeit von der Annahme zur Be
forderung bis zur Ablieferung entstandenen Schaden (Verlust, Teilverlust, Be
schadigung) haftet die Bahn, es sei denn, daB er durch ein Verschulden der Partei, 
durch hohere Gewalt, oder durch die natiirliche Beschaffenheit des Gntes ver
ursacht wurde. DaB ihre Haftung nicht gegeben ist, muB die Bahn beweisen 2). 
Jedoch tragt die Beweislast der Verfrachter in besonderen in der E. V. O. bzw. 
1. -0. G. angegebenen Fallen. Sie liegen z. B. vor bei Verladung in offenen Wagen, 
wenn der Schaden aus dieser Verladungsart entstanden sein konnte, bei Giitern, 
die der Bruchgefahr, der Austrocknung, dem inneren Verderb ausgesetzt sind, 
bei Schaden, die durch natiirliche Beschaffenheit des Gutes hervorgerufen sein 
konnten, nnd bei Schaden, die bei yom Absender verladenen Giitern infolge 
mangelhafter Verladung entstehen konnten. In allen diesen Fallen ist es Sache 
des Reklamanten, zu beweisen, daB diese Umstande den Schaden nicht herbei
gefUhrt haben konnten oder daB der Schaden durch Verschulden der Bahn 
entstanden ist. 

Auf Grund der Feststellung im Protokoll kann der Empfanger oder ein Dritter, 
wenn er eine Legitimation des Empfangers vorweist, die Reklamation bei 
der zustandigen Bahnverwaltung erheben. Als zustandig fUr die Riickerstattung 
von Zahlungen gilt jene Bahn die den Betrag erhoben hat. Anspriiche 
wegen N achnahme sind bei der V ersand bahn geltend zu machen. Sonstige 

') Siehe Beispiele 2 und 3, S. 762 und 763. 
') In jenen Fiillen, in denen ein Hausprotokoll aufgeno=en wurde, mull die Partei beweisen, 

dall der Schaden in der Zeit zwischen der Annabme und der Ablieferung entstanden 1st. 
48* 
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Anspriiche auf Grund des Frachtvertrages konnen nur bei der Versandbahn, der 
Empfangsbahn oder bei jener Bahn geltend gemacht werden, auf deren Strecken 
sich die den Anspruch begriindende Tatsache ereignet hat. 

Zur Geltendmachung von Anspriichen auf Riickerstattung von Zahlungen 
ist befugt, wer die Zahlung geleistet hat; sonstige Anspriiche gegen die Eisenbahn 
auf Grund des Frachtvertrages sind vom Empfanger zu stellen, von dem Zeitpunkt 
an, zu dem ihm der Frachtbrief iibergeben worden ist. 

Zur Geltendmachung von Anspriichen auf Zahlungen hat der Absender das 
Frachtbriefduplikat, der Empfanger den Frachtbrief vorzulegen. 

Die Anspriiche gegen die Bahn verjahren in einem Jahre. Die V erj ahrung 
beginnt bei Beschadigung oder Teilverlust mit dem Ablauf des Tages, an dem 
abgeliefert wurde, bei Verlust mit dem Ablauf der Lieferzeit 1). Handelt essich um 
einen Anspruch wegen Lieferfristiiberschreitung, so gel ten die gleichen Bestimmungen 
mit der Einschrankung, daB der erste Anspruch im internationalen Verkehr 
spates tens am 14. Tage, im Geltungsbereich der osterreichischen und der deutschen 
E. V. O. innerhalb eines Monats, den Tag der Abnahme nicht mitgerechnet, 
eingebracht werden muB. 

Wenn von der Eisenbahn im internationalen Verkehr Entschadigung fUr 
ganzlichen oder teilweisen Verlust des Gutes zu leisten ist, so wird die Entschadigung 
berechnet nach dem Borsenpreis, in Ermanglung eines solchen nach dem Markt
preis, in Ermanglung beider nach dem gemeinen Wert, den Giiter derselben Art 
und Beschaffenheit am Versandorte zu der Zeit hatten, zu der das Gut zur Be
forderung angenommen worden ist. Jedoch darf die Entschadigung 50 Franken 
fUr jedes fehlende Kilogramm des Rohgewichtes nicht iibersteigen 2). Ferner ist 
zu ersetzen, was an Fracht, Zollen und sonstigen Kosten fUr das Gut bezahlt worden 
ist. Sind die als Grundlage fUr die Berechnung der Entschadigung dienenden 
Betrage nicht in der Wahrung des Staates ausgedriickt, in dem die Zahlung ver
langt wird, so erfolgt die Umrechnung nach dem Kurs zur Zeit und am Ort der 
Zahlurig. Bei Beschadigung hat die Eisenbahn den Betrag des Minderwertes 
des Gutes zu zahlen, aber nicht mehr, als fUr den beschadigten Teil zu zahlen ware, 
wenn er in Verlust geraten ware. 

Wird aber das Interesse an der Lieferung deklariert und der Nachweis erbracht, 
daB aus dem ganzlichen oder teilweisen Verlust oder aus der Beschadigung des 
Gutes ein Schaden entstanden ist, so kann Schadenersatz bis zur Hohe der an
gegebenen Summe beansprucht werden. 

Bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit hat die Bahn, wenn der ganzliche oder 
teilweise Verlust oder die Beschadigung oder endlich die Uberschreitung der Liefer
frist auf diese Umstande zuriickzufiihren ist und diese vom Reklamanten nach
gewiesen werden, den Schaden bis zum Doppelten der angegebenen Hochstbetrage 
zu ersetzen. 

') Durch die schriftliche Anmeldung des Anspruche" bei der Bahn wird die Verjahrung gehemmt. 
Erfolgt auf die Reklamation ein abschlagiger Bescheid, so lauft die Verjahrung von dem Tage an weiter, 
an dem die Eisenbahn den Einschreiter hiervon verstaudigt und die seinerzeit beigegebenen Belege ruck
schlieCt. Ein Rekurs vermag eine verjahrungshemmende Wirkung nicht auszuuben. 

') In Osterreich betragt die Hiichstentschadigung ffir Verlust, Minderung oder Beschadigung S 150,
ffir ein Kilogramm Rohgewicht, in Deutschland RM 150,-, in der Tschechoslowakischen Republik 
Kii 325,-, in Polen Zl. 90,-. Diese Hiichstentschadigungen kommen selbstverstandlich nur dann in 
Betracht, wenn es sich urn Transporte innerhalb eines jeden der genannten Staaten handelt und nach 
den vorzulegenden Beweisstucken der Anspruch auf die Hiichstentschadigung nachgewiesen wird. 
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II. Tarifarische Bestimmungen 

Die Eisenbahn ist laut der E. V. O. und dem 1. U. G. verpflichtet, Tarife auf
zusteIlen, die iiber aIle Bestimmungen Auskunft geben, die den Beforderungsvertrag 
und die Gebiihren betreffen. Die Tarife miissen gehOrig vero£fentlicht sein und jeder
mann gegeniiber in der gleichen Weise angewendet werden. Eine PreisermaBigung 
darf nur allgemein gewahrt und muB gehOrig veroffentlicht werden. Wo die Ver
offentlichung zu erfolgen hat, ist stets im Vorwort des betreffenden Tarifes ange
geben. Tariferhohungen oder Erschwerungen werden in der Regel nicht sofort 
wirksam, sondern erst nach einer in den gesetzlichen Bestimmungen der einzelnen 
Lander angegebenen Frist. 

Die Tarife gliedern sich in einen Teil, der die bereits besprochenen reglemen
tarischen Bestimmungen, und in einen Teil, der die tarifarischen Bestimmungen 
aller Bahnen eines Staates enthalt, rind endlich in einen Teil, der fiir j ede 
Bahn gesondert ersteIlt wird und den besonderen Verhaltnissen der betreffenden 
Bahn Rechnung tragt. Dazu kommt ein Kilometerzeiger fiir jede Bahn, der die 
tarifkilometrischen Entfernungen zwischen den einzelnen Stationen aufzeigt. 

Allgemeines 

Die Eisenbahn teilt die Giiter in verschiedene Klassen ein. Entscheidend 
hiefiir ist im aIlgemeinen der Handelswert, das Gewicht des Gutes und der 
Raum, den es einnimmt. Da sich der Wert einer Sendung nach dem Grad der 
Verarbeitung richtet, ist es selbstverstandlich, daB Rohprodukte billiger tarifieren 
als Halbfabrikate, diese wieder billiger als Ganzfabrikate. Man kann also sagen, 
je geringer der Wert eines Gutes, desto niedriger die Klasse, in die 
es eingereiht ist. Dabei scha£ft die Bahn noch weitere Unterscheidungen derart, 
daB sie auch die Klassifizierung von Giitern gleicher Art nach Mengen abstuft, 
so daB Stiickgiiter teurer sind als Wagenladungen. Hierbei wird noch ein weiterer 
Unterschied zwischen Ladungen von 5 Tonnen, solchen von 10 Tonnen, in vielen 
Staaten auch von 15 und 20 Tonnen gemacht. Daher: J e gri::iBer die zur Auf
lieferung gebrachte Menge von Giitern gleicher Art, desto niedriger 
die Klasse, oder bei gleichbleibender Klassifizierung, desto billiger 
der Frachtsatz. 

Ein weiteres Merkmal der Tarifbildung ist, daB die Giiter per 
100 kg und 1 km um so billiger befordert werden, je langer die zu durch
fahrende Strecke innerhalb eines Tarifgebietes istl). Es wird also die 
gleiche Menge auf einer Strecke von 300 km zu einem billigeren Einheitssatz 
befordert als auf einer Strecke von 10 km (fallende Staffel). 

Der allgemeine Tarif (Teil I) bezweckt, den Eisenbahnen des betreffenden Staats
gebietes durch nach den vorerwahnten Grundsatzen erfolgte Einreihung der Giiter 
in bestimmte Klassen moglichst groBe Einnahmen zu sichern. Hierbei konnen 
volkswirtschaftliche Erfordernisse nicht immer in wiinschenswertem MaBe beriick
sichtigt werden; diese Bestrebung kommt erst in dem von jeder einzelnen Bahn 
ausgegebenen Tarif (Lokaltarif) zum Ausdruck, indem Rohprodukte bei der Ver
frachtung zum Verarbeitungsort, ferner Fabrikate, sei es nur in der Ausfuhr, sei 
es auch bei Verfrachtungen im Inlande, dadurch begiinstigt werden, daB die be
tre£fenden Giiter billigeren Klassen zugewiesen werden. Dem auf ErhOhung der 

') Hiermit ist gemeint, daB fiir die ganze Strecke ein Kilometer- und ein Frachtsatzzeiger gilt. 
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Frachtmengen und damit auf Hebung der Einnahmen gerichteten Bestreben der 
Bahn dienen endlich Durchfuhrtarife (Transittarife) oder von Fall zu Fall fiir 
bestimmte Waren und bestimmte Verkehrsgebiete veroffentlichte Frachtsatze in 
den in den Tarifen genannten Amtsblattern_ 

Tarif, Tell I 

Die tarifarischen Bestimmungen fiir aIle Bahnen eines Landes sind in einem 
Heft zusammengefaBt, das allgemein als Teil I bezeichnet wird, wobei gewohnlich 
noch der Zusatz B gemacht wird, zum Unterschied von jenem Teil, der die regle
mentarischen Bestimmungen enthalt und den Zusatz A tragt. 1m wesentlichen 
ist der Inhalt jenes Tarifes in allen Staaten gleichartig aufgebaut. 

Er enthalt zunachst die besonderen Bestimmungen fiir bestimmte Guter; als 
solche sind jene anzusehen, die vermoge ihrer Beschaffenheit oder ihres Umfanges 
einer besonderen Regelung im Hinblick auf die vorerwahnten Grundsatze fiir 
die tarifarische Einreihung bedUrfen. Es sind dies in der Hauptsache lebende 
Tiere, Fahrzeuge und solche Gegenstande, die infolge ihrer Lange einen· besonders 
groBen Raum eines oder mehrerer Wagen einnehmen. Wahrend nun bei den in 
den Gutereinteilungen genannten Gutern das tatBachliche Gewicht maBgebend 
ist, wird in allen diesen Fallen ein bestimmtes Einheitsgewicht der Frachtberechnung 
zugrunde gelegt, und zwar auch dann, wenn das tatsachliche Gewicht geringer ist. 

Ein weiterer Abschnitt enthalt dann samtliche Guter, fiir die eine Klassi
fikation vorgesehen ist, und zwar in der buchstabenmaBigen Reihenfolge. Fiir jene 
Guter, die keine Erwahnung finden, gilt, daB sie zur hOchsten im Tarif vorgesehenen 
Klasse befOrdert werden. 

Die Einteilung der Guter in Klassen ist in den einzelnen Landern verschieden 
durchgefuhrtl). In Osterreich z. B. sind die Frachtstuckgiiter den Klassen 7 bis 12 
zugewiesen, die Wagenladungen fiir Fntchtgiiter den Klassen 14 bis 31; in der 
Tschechoslowakischen Republik fiir Frachtstuckgiiter und Wagenladungen den 
Klassen I bis XX; in Deutschland wird die Fracht fur Stuckgutsendungen im 
Gewicht bis zu 1000 kg nach einer besonderen Frachtentafel berechnet, die 
ausgerechnete Frachtsatze enthalt, fur Stuckgutsendungen im Gewicht von mehr 
als 1000 kg nach den im Tarif enthaltenen Frachtsatzen fur Stuckgut und 
fur Wagenladungsklassen endlich nach den Klassen A bis G; in Jugoslawien 
besteht eine Klasse fiir sperrige Guter, ferner die Klassen I und II, A bis C 
und die Spezialtarife 1 bis 3. In welcher Weise die Klassifikation im Tarif durch
gefiihrt erscheint, zeigen folgende Beispiele (siehe S. 759 und 760), 

In den verschiedenen Staaten werden die gleichen Guter tarifarisch verschieden 
benannt und mussen demgemaB im Frachtbrief bezeichnet werden. Die Sammel
bezeichnung allein, z. B. Gerate oder Baugerate, lstnicht zulassig. Eine solche 
Bezeichnung wiirde zur Folge haben, daB die hOchste Tarifklasse zur Anwendung 
gelangt. In Osterreich allerdings kann die Sammelbezeichnung gewahlt werden, 
wenn neben derselben ein Hinweis auf die Post der Guterklassifikation erfolgt, 
z. B. Baugerate der Post 330. 

Die Bahn hebt auBer den Frachtgebiihren noch fiir bestimmte Leistungen 
andere Gebuhren ein. Die wichtigsten dieser Gebuhren sind die Lager- und 
Wagenstandgelder, von welchen die letzteren zur Einhebung gelangen, wenn 

1) Nach dem Stande vom 1. August 1930. 



Der Bahntransport 

Post Guter 

In 6sterreich 

330 Baugerate, Bauwerkzeuge fur Erd- und Bau-
arbeiten, z. B.: Bauwerkzeuge zu Asphaltierungs
zwecken (eiserne 6fen, Eimer, RUhrstangen, 
Besen, Drahtbiirsten, Walzen u. dgl.), Butten, 
Eisenblechformen, Geriistklammern, GieBkannen, 
Hauen, Holzformen, Holzrollen, Kalkfasser, Kalk
kasten, Kalktiegel, Kalktroge, Keile, Klammern, 
Krampen, Leitern, Malterkasten, Mortelbretter, 
Mortelkasten, Picken, RUhrer, Riistbiicke, Sand
gitter, Schaffeln, Schaufeln, Schiebkarren (Schieb
truhen), SchOpfer, Schurfgitter, Siebe, Spaten, 
StiiBel und Wurfgitter ...................... . 

Nicht hierunter fallen Aufzuge, Motoren, 
Pumpen, Quetschen, Rammbaren, Schmieden 
und Steinbrecher sowie maschinelle Einrichtungen 
aller Art. 

Bauholz und Geriistholz fant unter Post 394, 
396, 397 und 402; Rollbahnwagen siehe Post 836; 
Tiefbohrgerate und Tiefbohrwerkzeuge, ge
brauchte, siehe Post 894. 

927 Steinkitt (Steinmiirtel), Kittmehl ......... . 
Steinkitt (Steinmiirtel) ist ein Gemisch vonKitt

mehl mit Steinabfallen (in trockenem Zustand). 

In der Tschechoslowakischen Republik 

8-26 Baugerate und Bauwerkzeuge fiir Erd- und 
Bauarbeiten, samtliche gebraucht, zusammen-
gesetzt oder zer1egt .............. : .......... . 

Hierher gehoren z. B. Bauwerkzeuge zu 
Asphaltierungszwecken ( eiserne 6fen, Eimer, 
Ruhrstangen, Besen, Drahtbiirsten, Walzen u. 
dgl.), Eisenblechformen, Kalkkasten, Kalktroge, 
Holzformen, Kalktiegel, Mortelkubel, Holzrollen, 
Keile, Rustbiicke, GieBkannen, Schaufeln, 
RUhrer, Hauen, Schopfer, StoBel, Krampen, 
Mortelbretter, Wurfgitter, Schurfgitter, Sand
gitter, Butten, Spaten, Siebe, Klammern, Ge
riistklammern, Kalkfasser, Schaffeln, Picken, 
Schiebkarren (Schiebtruhen), Miirtelkasten, 
Leiterri. 
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Fiir Mengen von 

unter 
5000 kg 
fur den 
Fracht-

brief 

12 

10 

II 

mindestens 

5000 kg 110000 kg 

Fur den Fracht
brief und Wagen 

22 23 

20 21 

VIII XVII 
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Post Gut e r 

Hierher gehoren nicht: Rammbaren, Pumpen, 
Steinbrecher, Schmieden, Quetschen, Motoren, 
Aufzuge sowie maschinelle Einrichtungen aller 
Art. Bauholz und Gerfistholz werden wie Holz 
tarifiert; Rollbahnwagen, siehe diese; Tiefbohr
gerate und Tiefbohrwerkzeuge, gebrauchte, siehe 
diese. 

Fiir Steinkitt ist in der Giiterklassifikation 
nichts vorgesehen, weshalb in der Tschecho
slowakischen Republik die teuerste Klasse zu 
rechnen ist, sofern nicht in den Lokaltarifen der 
Bahnen besondere Bestimmungen hinsichtlich der 
Klassifikation enthalten sind. 

In Jugoslawien 

G-U. Baugerate und Werkzeuge fUr Erd- und 
Bauarbeiten, samtliche gebraucht, zusammenge-
setzt oder zerlegt ........................... . 

Hierher gehoren nicht: Aufziige, Motoren, 
Pumpen, Quetschen, Hammer, Steinbrecher sowie 
maschinelle Einrichtungen aner Art. Als Bau
werkzeuge werden angesehen, z. B. Werkzeuge 
zu Asphaltierungszwecken (Of en, Eimer, RUhr
stangen, DrahtbUrsten, Walzen u. dgl.), Butten, 
Eisenblechformen, Gerustklammern, GieBkannen, 
Hauen, Holzformen, Holzwalzen, Fasser, Bretter, 
Troge und Kisten fUr Kalk und Malter, Keile, 
Klammern, Leitern, Krampen, Ruhrer, Sand
gitter, Schaffeln, Spaten, Schiebkarren, Siebe 
u. dgl. 

K-18 Kitt: 
a) Glaserkitt ......................... . 
b) Steinkitt und Kittmehl ............. . 

Steinkitt ist ein Gemisch von Kittmehl mit 
Steinabfallen im trockenen Zustande. 

Fur Mengen von 

unter 
5000 kg 
fUr den 
Fracht-

brief 

II 

I 
I 

mindestens 

5000 kg 110000 kg 

fUr den Fracht
brief und Wagen 

A 

II 
A 

c 

A 
A 

Wagen iiber eine bestimmte Frist hinaus (gewohnlich 24 Stunden, doch kann die 
Frist durch Veroffentlichung verkiirzt werden) unentladen stehen bleiben1). Das 
Lagergeld wird eingehoben, wenn eine Sendung in den Magazinsraumen oder 
auf der Rampe eines Magazins lagert. Diese Gebiihren werden auch dann eingehoben, 
wenn das Verschulden an dem Verzug nicht die Partei (Absender oder Empfanger) 

') In den meieten Staaten hat die Ver- und EntIadung von Wagenladungen tarifgemltB die Partei 
zu heeorgen. 
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tri££t. Die Anrechnung solcher Gebiihren hat nur dann zu unterbleiben, wenn die 
Bahn selbst die Verzogerung schuldhaft herbeigefiihrt hat. 

Tarif, Teil IT 

Dieser Tarif, der von j eder Bahn gesondert erstellt wird und den besonderen 
Verhaltnissen derselben angepaBt ist, gliedert sich in mehrere Teile. Er enthalt 
in der Hauptsache Vorschriften hinsichtlich der Frachtberechnung auf Schlepp
bahnen, Bestimmungen hinsichtlich der Berechnung besonderer Gebiihren in be
stimmten, namentlich angefiihrten Stationen und endlich die Deklassifikationen, 
d. h. die in billigeren Klassen aufgenommenen Gegenstande in der Art, daB diese 
Artikel in Ausnahme- oder Ausfuhrtarife aufgenommen sind, von denen jene 
entweder ganz allgemein auf der betre££enden Bahn zur Anwendung gelangen oder 
nur von oder nach bestimmten Stationen gewahrt werden. Die Ausfuhrtarife 
hingegen beziehen sich, wie schon der Begriff ausdriickt, auf namentlich angefiihrte 
Giiter, die zur Ausfuhr gelangen. 1m letzten Abschnitt oder in einem besonderen 
Heft sind sodann die Frachtsatze ffir die aus den Kilometerzeigern zu entnehmenden 
Entfernungen enthalten, und zwar sowohl ffir die normalen Klassen nach dem 
Giitertarif, Teil I B, als auch ffir die Ausnahme- und Ausfuhrtarife der Giiter
tarife, Teil II. 

Internationale Tame 

Wenn zwei oder mehrere Bahnen eines oder. mehrerer Staaten die Beforderung 
auf Grund einer einheitlichen Giiterklassifikationl) und zu Frachtsatzen 
vornehmen, die in einer Wahrung (dieser Grundsatz ist allerdings in manchen 
Verbandstarifen durchbrochen) ausgedriickt sind, so spricht man von internationalen 
oder Verbandstarifen. Die Frachtsatze sind in der Regel in Schnittform er
stellt2), derart, daB die Frachtsatze ffir die eine Bahn bis zum Ubergang auf die 
andere Bahn bzw. bis zu den verschiedenen Landesgrenzen in dem einen Schnitt 
ausgewiesen sind, ab diesem Punkt in einem zweiten Schnitt. Um die Beforderung 
im Verband vorteilhafter zu gestalten als die Abfertigung von Bahn zu Bahn, 
verzichten die beteiligten Bahnen auf einen geringfiigigen Teil ihrer Anteile und 
nehmen bei der Umrechnung der Frachtsatze in die vereinbarte Einheitswahrung 
des Verbandes einen giinstigen Umrechnungskurs an. 

Beispiele3 ) 

Die nachfolgenden Beispiele geben einen allgemeinen Uberblick fiber die Tarifarten 
und Frachtberechnungsmoglichkeiten. Die Berechnungsgrundlagen unterliegen allerdings 
- abgesehen von den Berechnungen der Frachtzuschlage und der Lieferfristen -
gewissen Anderungen, weil die Tarifbildung stets im Flusse ist; man kann daher, wenn 
es sich um die Abfertigung eines Transportes handelt, der fachmannischen Beihilfe 
eines mit dem Tarifmaterial versehenen Spediteurs nicht entraten. Gleichwohl zeigen 
die Beispiele, in welcher Weise bei der Ermittlung eines Frachtsatzes vorgegangen 
werden mull. Grundsatzlich mull bei Abfertigung von Bahn zu Bahn (lokaltarifmallige 
Abfertigung) ein Frachtsatz in folgender Weise aufgesucht werden: 1. Feststellung 

1) Da sich die Giiterklassifikationen der elnzelnen Staaten, wie aus den bereits vorgefiihrten Bei
spielen zu ersehen ist, nicht decken, ist ffir die Erstellung eines Verbandtarifes die Aufstellung einer be
sonderen Giitereinteilung erforderlich, welche eine Kombination der Giitereinteilungen sllmtlicher an 
dem betreffenden Verband beteiligten Lllnder darsteUt. 

') Siehe Beispiele 4a) bis f), S. 763 bis 765 . 
• ) Nach dem Stande yom 1. August 1930. 
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der Entfernung, 2. Giiterklassifikation nach dem Tarif, Teil IB, 3. Priifung auf De
tarifierung durch Einsichtnahme in die Binnentarife eventuell Durchfuhrtarife und 
Verordnungsblatter. Bei Berechnungen in Verbandverkehren richtet sich das Verfahren 
bei Ermittlung des Frachtsatzes, je nach der Anlage des Tarifes, nach ahnlichen Gesichts
punkten. 

1. Beispiel: Berechnung des Frachtzuschlages. 
Annahme: Zum Versand gelangen 1000 kg neue eiserne ()fen, eiserne Eimer und 

eiserne Walzen von Wien Westbahnhof nach Linz. Die gewahlte Deklaration lautete: 
Gebrauchte Bauwerkzeuge zu Asphaltierungszwecken. Es liegt also eine unrichtige 
Deklaration vor. Es ergibt sich folgende Berechnung: 

a) Neue eiserne ()fen usw. laut Giitertarif, Teil I, Abteilung B, Klasse 10 
b) Gebrauchte Bauwerkzeuge " I, B,,, 12 
183 km zu a), Frachtsatz 507 g per 100 kg Fracht .................... S 50,70 
183" "b), 426" " 100" " .................... " 42,60 

S 8,10 
Eingehoben laut Deklaration S 42,60 
Nachtraglich eingehoben laut Feststellung ........................... S 50,70 
mehr dem doppelten Unterschied zwischen a) und b) als Frachtzuschlag" 16,20 

S 66,90 
2. Beispiel: Lieferfristberechnung im internationalen Verkehr. 
Annahme: Eine Frachtgutsendung, bestehend aus 1000 kg Giitern aller Art, wurde 

am 5. Mai 1930 in Wien Westbahnhof aufgeliefert und am 20. Mai 1930 in der 
16. Stunde in der Bestimmungsstation Passau bereitgestellt. 
Frachtgebiihren laut Frachtbrief S 107,20, Entfernung: 295 km. 

Abfertigungsfrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 Tage 
Beforderungsfrist ........................ 2 " 
Zuschlagsfrist ........................... 0 ,,1) 
Ruhen der Lieferfrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 "B) 

6 Tage 
verbraucht wurden ...................... 14 Tage 16 Stunden 
iiberschritten ............................ 8 Tage 16 Stunden 

Zu vergiiten ist: bei einer Uberschreitung bis 1/10 der Lieferfrist: 1/10 der Fracht, 
bis 2/10 der Lieferfrist: 2/10 der Fracht, usw.; bei mehr als 4/10 iger Uberschreitung 
5/10 der Fracht. 1/10 der Lieferfrist ist (4 Tage = 96 Stunden): 9,6 Stunden. Daher 
zu vergiiten 5/10 der Fracht = S 53,60. 

Bei deklariertem Interesse an der Lieferung mit: 
a) S 50,00 Vergiitung: das Doppelte der Vergiitung, die bei unterbliebener 

Deklaration zu leisten ist, d. s. S 107,20, jedoch ist, wenn das angegebene Interesse 
geringer ist, die gleiche Vergiitung zu leisten wie bei unterbliebener Deklaration, 
daher S 53,60. 

b) S 200,00; Vergiitung bei Uberschreitung von mehr als '/10 der Lieferfrist die 
ganze Fracht, d. s. S 107,20. 

3. Beispiel: Lieferfristberechnung im internationalen Verkehr. 
Annahme: 10000 kg Eisenbahnschwellen: Wien-Hamburg; Entfernung 1114 kID; 

aufgeliefert 2. April 1930; bereitgestellt 18. April, 10 Uhr: 

') Man unterscheidet zwischen standigen Zuschlagfristen, die in den beziigllchen Tarifen hin
sichtlich des Ortes und des AusmaBes Erwahnung finden, und den temporaren, die fUr die Zeit aul3er
ordentlicher VerhaItnisse erlassen. erhoht, vermindert oder aufgelassen werden konnen. In diesem Falle 
ko=t ein LieferfristzllBchlag nicht in Betracht. 

') Bei Frachtgiitern ruht der Lauf der Lieferfrist an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen. 
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a) Expeditionsfrist ............................ 48 Stunden 
b) Transportfrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 240 
c) Zuschlagsfristen in Osterreich ............... 0 

" " Deutschland ............. 0 
Zoilamtshandlung in der Grenzstation Pass au .. 12 
Ruhen der Lieferfrist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48 
zusammen ............................... -.. -3~4~8~S~tu-n~d~e-n 
verbraucht ................................ 370 " 

iiberschritten ................. 22 Stunden 

763 

Reine Lieferfrist a) und b) = 288 Stunden; 1/10 der Lieferfrist 28,8 Stunden; Uber
schreitung 1/10 der Lieferfrist; Vergiitung fiir je 1iIo der Lieferfrist 1/10 der reinen Fracht
gebiihren; daher im ganzen 1/10 der rein en Frachtgebiihren. 

4. Beispiele fUr die Berechnung von Frachtgebiihren. 
a) Schotter 12000 kg, Ladegewicht 12000 kg. Biedermannsdorf-St. polten. 
Tarifierung laut Giitertarif, Teil IB, Klasse 29 1 ). 

Anzuwenden: 0 sterreichischer Eisen bahn verb and 1). 

B erechn ung: 
zu a) 17 km bis Klein Schwechat: 

Klasse; Artikeltarif 44, Klasse 77, Frachtsatz 25 g, Fracht ........... S 16,80 
zu b) 88 km bis St. Polten: 

Klasse: Artikeltarif 44, Klasse 77, Frachtsatz 64 g, Fracht ........... " 43,20 

Summe .......... S 60,00 

b) Schamottziegel, lose in Stroh verladen, 10000 kg, Podmokly O. S.D. 2)_ Wien F.J.B., 
Frachtberechnung im Tschechoslowakisch-Osterreichischen Eisenbahnverband. 
Tarifierung laut Heft I des Verb andes XXVU-21, Ausnahmetarif 219. 
Berechnung: Tschechischer Schnitt laut Tabeile, osterreichischer Schnitt S.T. 21. 

Von oder nach bis und a b Schnittpunkt 
ABC D E F G 

Podmokly .................. c. h. 800 744 786 814 814 856 934 
Wien Nordwestbahnhof . . . . . . 1265 940 651 698 795 600 474 

--~c~.~h-.~2706~5~~16~8~4~1~4737~71~51~2~1~6~079~1~4~56~714~0~8 

Der Frachtberechnung sind die Teilfrachtsatze jenes Schnittes zugrunde zu legen, 
iiber den sich der billigste Gesamtfrachtsatz ergibt. 1m vorliegenden Faile gilt Schnitt G, 
Frachtsatz c. h. 1408 per 100 kg; Gesamtfracht Kc 1408. 

c) Tonfliesen, glasiert, unverpackt, 10000 kg. 
Inzersdorf Ort-Bern Hauptbahnhof. 
Tarifierung laut Giitertarif, Teil I B : 

a) Osterreich ............................ Klasse 17 
b) Schweiz, Spezialtarif ................. I1-b 

Tarifierung laut Lokaltarif; 
1. der Osterreichischen 
2. Schweizerischen 

Bundesbahnen, Artikeltarif 39, Klasse 21 
o 

') In diesem Fall ist die Einsichtnahme in den Gutertarif, Teil I B, nicht erforderlich. Das Heft 
.. Osterreichischer Eisenbahnverband" gibt namlich die Moglichkeit, von bestimmten oder nach bestimmten 
namentlich angefuhrten Verbandbahnhofen bestimmte, gleichfalls besonders angegebene, in Artikei
(Ausnahme-) oder Ausfuhrtarife eingereihte Guter zur gieichen Tarifkiasse, fiir jede Bahn gesondert, 
zu berechnen. Schotter ist in eineD?- Artikeltarif Nr. 44 genannt. Die Abrechnung erfoigt daher fUr die 
Eisenbahn Wien-Aspang und die Osterreichisehen Bundesbahnen zu den sieh naeh Artikeitarif Nr. 44 
ergebenden Frachtsatzen . 

• ) Das 1st Bodenbach; die tarlfmiU3ige Benennung iautet wie oben angegeben. 
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Berechnung: 
zu 1. 763 km bis Buchs (St. Gallen): 

Klasse: Artikeltarif 39, Klasse 121, Frachtsatz ....... S 4,88 
Fracht ........................................... " 488,00 

zu 2. 2;l5 km Buchs (St. Gallen)-Bern Hauptbahnhof: 
Klasse: Spezialtarif lIb, Frachtsatz ......... Schw. Fr. 3,30 
Fracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 330,00 

d) Gran~tsteine, poliert, ohne Bildhauerarbeiten, in Schutzleisten, 10000 kg. 
A. Berechnung nach den Binnentarifen. 

Frydberk-Cernau~i. 

Tarifierung laut Gutertarif, Teil IB: 
a) in der Tschechoslowakischen Republik ........ Klasse XIII 
b) " Polen ................................... 14 
c) " Rumanien ..............................." E 

Tarifierung laut Lokaltarif: 
1. der Tschechoslowakischen Staatsbahnen, Ausnahmetarif 25 
2. " Polnischen " 0 
3. Rumanischen" 0 

Berechnung: 
zu a) 172 km bis Petrovice u Bohumina statni hranice: 

Klasse XIII: Frachtsatz ................ Xc 8,80, Fracht Xc 880,00 
zu b) 698 km bis Sniatyn-Zalucze: 

Klasse 14: Frachtsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . .. zl. 4,36, zl. 436,00 

zu c) 27 km bis Ceranu~i: 
Klasse E: Frachtsatz ................... Lei 16,00, Lei 1600,00 

B. a) Berechnung nach dem Binnentarif der Tschechoslowakischen 
Staatsbahnen bis Petrovice und Bohumina statni hranice wie oben ... . Xc 880,00 
und b) im polnisch-rumanischen Eisenbahnverbandtarif, Tarifierung laut 
Gutertarif, Teil II, Heft 1. 

a) fur den Durchlauf auf der polnischen. Strecke Klasse 17, 
(J) "" rumanischen " b. 
Berechnung zu a) zl. 3,50 ............. zl. 350,00 

zu ~) Lei 22,00 ............ Lei 2200,00 
Die unter B ausgewiesene Berechnung stellt sich billiger, weshalb dicse 

Abfertigungsart im Frachtbrief beantragt werden muB. 

e) Friesen, gehobelt, genutet, gefedert (Friesbrettchen), 15000 kg. 
Vinkovce-Wien-Matzleinsdorf. 
Tarifierung laut Gutertarif, Teil I-B: 

a) in Jugoslawien: Klasse B, 
b) " Osterreich: ,,19. 

Tarifierung laut LokaItarif: 
1. der Jugoslawischen Staatsbahnen: K1asse B. 
2. der Osterreichischen Bundesbahnen: Klasse 19. 
Berechnung: 

zu 1. 444 km bis Staatsgrenze bei Spielfeld-StraB: 
Klasse B, Frachtsatz Dinar 29,40, Fracht Dinar 4410,00, 

zu 2. 299 km ab Spielfeld bis Wien: 
Klasse 19, Frachtsatz S 4,00, Fracht S 600,00. 
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f) Ziegel, verpackt (Gipsbaudielen), 15000 kg. 
A. Berechnung nach den Binnentarifen. 

MOdling-Stettin. 

Tarifierung laut Giitertarif, Teil I-B. 
a) in Osterreich .............................. Klasse 23 

XVII 
F 

b) " der Tschechoslowakischen Republik ...... . 
c) " Deutschland ........................... . 

Tarifierung laut Tarif: 
1. der Osterreichischen Bundesbahnen ............. KlasBe 0 
2. " TschechoBlowakischen Staatsbahnen.......... 0 
3. " Deutschen Reichsbahnen ................... 0 

Berechnung: 
zu a) 144 km bis StaatBgrenze bei Unterretzbach: 

KlaBse 23 ............... FrachtBatz 126 g, Fracht S 189,00 

zu b) 354 km bis Decin dolni nadr.: 
KlaBse XVII ........... . 9,35 Kc 

" 
Kc 1402,50 

zu c) 365 km bis Stettin: 
KlaBse F .............. . 143 Pt. M 214,50 

765 

B. Frachtberechnung im TschechoBlowakisch-Osterreichischen Eisen· 
bahnverband bis Decin dolni nadr. (ab dort unverandert), Tarifierung laut Giiter· 
tarif, Teil I, des Verb andes XXVI-23. 

Berechnung: 
Von bis zum Schnittpunkt 

A B C D E F G 
MOdling ........... c. h. 842 749 586 535 586 535 437 
Decin dolni nadr .... " " 910 842 893 927 927 978 1080 

c. h. 1752 1591 1479 1462 1513 1513 1517 

Anzuwendender Frachtsatz Kc 14,62, Fracht bis Decin dolni nadr. Kc 2193,00. 

Fracht zu A: S 189,00 + S 294,50 (Kc 1402,50 a 21 g) = S 483,50. 
" B: Kc 2193,00 x 21 g= S 460,00, 

daher Abfertigung im Verband vorteilhafter; hierbei bleiben die Satze ab Decin dolni 
nadr. unbeachtet, weil sie unverandert bestehen. 

B. Der Fluf3transport 
1. Allgemeines 

Der wichtigste schiffbare FluB Mitteleuropas ist die Donau 1). Den Schi££sver
kehr auf der(Selben besorgt eine Reihe von Schiffahrtsgesellschaften, von denen die 
bedeutendsten in einem Kartell vereinigt sind und dementsprechend die Beforderung 
von Giitern wohl auf Grund gesondert herausgegebener, aber auf gleicher Grund
lage erstellter Tarife besorgen. Aber auch die Tarife der auBer Kartell stehenden 
Schiffahrtsgesellschaften zeigen keinen wesentlichen Unterschied gegeniiber den 
der anderen. Die Gesellschaften iibernehmen die Beforderung auf Grund des Tarifes, 

1) Von der Besprechung- der Besti=ung(m der Schiffahrtsgesellschaften anderer Fliisse wird mit 
Riicksicht darauf, daa sich die Befiirderungsvorschriften in den grundlegenden Besti=ungen mit den 
reglementarischen der Donauschiffahrten decken, abgesehen. Allerdings wird bei der Erstellung der 
Frachtsatze vielfach nach anderen Grundsatzen vorgegangen. 
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Teil I, bestehend aus der Abteilung A (reglementarische Bestimmungen) und aus 
der Abteilung B (tarifarische Bestimmungen), sowie auf Grund besonderer Vor
schriften, die im Lokalgiitertarif, Teil II, usw. enthalten sind. Die im 'reil I A 
enthaltenen reglementarischen Bestimmungen sind als eine Erganzung des seit 
dem Jahre 1876 geltenden Betriebsreglements anzusehen. 

II. Reglementarische Bestimmungen 

Wie beim Bahntransport, bildet auch beim Schiffstransport der Frachtbrief 
die Grundlage des mit der Schiffahrtsgesellschaft abgeschlossenen Frachtvertrages. 
1m allgemeinen kann die Auflieferung nur von einer Schiffsstation nach einer anderen 
der gleichen Schiffahrtsgesellschaft erfolgen. Ausnahmsweise kann auch eine Ver
einbarung getro££en werden, daB von einer Bahnstation ausgehende Fracht
briefe auch fiir die Weiterbeforderung von der Umschlagstation auf der Schiffs
strecke verwendet werden. In bezug auf den Inhalt der Schiffsfrachtbriefe und 
die rechtliche Bedeutung der Eintragungen gilt das iiber die Bahnfrachtbriefe 
Gesagte, ebenso hinsichtlich der Frachtzuschlage, der Anspriiche wegen unrichtiger 
Frachtberechnung und der Verjahrung solcher Anspriiche. Eine Lieferzeit fiir 
Frachtgiiter wird nicht garantiert und fiir Verzogerung der Lieferung Schadenersatz 
nicht geleistet. Fiir Schaden an Giitern (Verlust, Minderung oder Beschadigung) 
wird, sofern sie in der Zeit von der Au£lieferung an der Schiffsversandstation bis 
zur Ablieferung an der Bestimmungsstation entstanden sind, Ersatz geleistet. 
Ausgenommen von der Ersatzleistung sind Schaden, entstanden durch: 

a) Erdbeben, Krieg, Aufruhr, behOrdliche Verfiigung, 
b) durch Witterungseinfliisse (jedoch sind Schaden, entstanden durch Regen, 

Schnee, ~ochwasser, Hagel und Eis, von der Gesellschaft zu tragen), 
c) durch unrichtige Angaben im Frachtbrief, ferner 
d) Schaden, die durch die Partei selbst, und endlich 
e) Schaden, die durch natiirliche Beschaffenheit oder mangelhafte Verpackung 

oder durch vom Absender bewirkte mangelhafte Verladung herbeigefiihrt wurden. 
Ais Schadenersatz kommt bei Verlust der Markt- bzw. Borsenwert vom 

Auflieferungstage an der Schiffsauflieferungsstation in Betracht. Ferner ersetzt 
die Schiffahrtsgesellschaft die erwachsenen Frachtkosten und sonstigen Gebiihren 
und einen Gewinnentgang bis zu 15% des festgestellten Wertes, bei Minderung 
den verhaltnisma3igen Anteil, bei Beschadigung den Wert dieser Stiicke, 
abziiglich des erlosbaren Wertes nach der Beschadigung. 

III. Tarifarische Bestimmungen 

Die Frachtgiiter werden in die Klassen I bis X eingeteilt. Die Einreihung der 
Giiter in die einzelnen Klassen ist in der Giitereinteilung enthalten. Auch hier 
sind hinsichtlich der Einreihung der Giiter die gleichen Grundsatze maBgebend 
wie beim Bahntransport. Ebenso ist die Hohe des Frachtsatzes von der zur Auf
lieferung gelangenden Menge abhangig, derart, daB, fUr Mengen von mindestens 
5000 kg oder Frachtzahlung fiir diese Mengen ein billigerer Satz zur Anwendung 
kommt als fiir Stiickgiiter, ein hOherer aber als fiir Mengen von mindestens 10000 kg 
oder Frachtzahlung fiir diese Mengen. AuBerdem ist Beforderung in Schlepp
ladungen vorgesehen, das sind Verfrachtungen ein und desselben Gutes oder 
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von Giitern, die der gleichen Post der Giitereinteilung zugewiesen sind, in Mengen 
von mindestens 300 Tonnen oder aber in geringeren Mengen, falls sie den Lade
raum ausfiillen. Zur Beforderung in Schleppladungen werden nur Giiter auf Grund 
fallweiser Vereinbarung angenommen. 

Von den Nebengebiihren, die beim Schiffstransport in Frage kommen, ist 
die Umschlagsgebiihr die wichtigste. Sie stellt die Entlohnung dar fiir das Ver
bringen der Giiter von den an die Lande gestellten Eisenbahnwagen in den Schiffs
raum oder umgekehrt. Ferner kommen als Nebengebiihren in Betracht: Lagergeld 
und "Oberwinterungsgebiihr, das ist eine Gebiihr, die fiir zufolge Verkehrsbehinderung 
innerhalb der Winterzeit geborgene oder in angehaltenen Schleppern lagernde 
Giiter erhoben wird. 

Als Lokalgiitertarif, Teil II, wird jenes Heft bezeichnet, das die tarifarischen 
Bestimmungen der einzelnen Schiffahrtsgesellschaften und die Frachtsatze enthiilt. 
Der Lokaltarif der Donau-Schiffahrtsgesellschaften ist in der Hauptsache als 
Stations tarn erstellt, das heiBt, eS sind die Frachtsatze in den einzelnen Stations
verbindungen nicht erst nach Feststellung von kilometrischen Entfernungen zu 
ermitteln, sondern auf Grund der ausgerechneten Satze, wie aus dem nachfolgenden 
Beispiel zu ersehen ist 1) : 

Tarifziffern fiir 100 kg 

Von oder nach Passau, Obernzell 

N ach oder von Frachtgutklassen fiir Mengen 

unter 5000 kg I von mindestens 5000 kg bzw. 10000 kg 

I I II I III I IV I V-X 
I II III IV 

ST ST ST ST ST 5 I 10 5 I 10 5 I 10 5 I 10 

Regensburg ....... 440 400 330 330 230 400 370 370 330 270 200 270 200 
Bratislava ........ 1670 1170 1050 720 510 1430 1240 1000 870 900 780 610 530 
Budapest ......... } 2700 1960 1740 1260 950 2130 1850 1620 1400 1430 1250 1030 890 Ujpest ........... 
Beograd, zemun .. } 3590 2780 2450 1760 1340 3060 2660 2370 2060 2040 1820 15001 1300 TheiJ3miindung ... 

Die Frachtgutklassen sind im Tame fiir Mengen von mindestens 5000 bzw. 
10000 kg bis zur Klasse X ausgewiesen. Wie aus diesem Beispiel zu ersehen ist, 
sind die Frachtsatze, um bei deren Erstellung den Wahrungsverschiedenheiten 
auszuweichen, in Tarifziffern ausgedriickt. Die Fracht wird sodann auf Grund 
der Bestimmungen des Tarifes unter Beniitzung der Tarifeinheit in die in einer 
besonderen Tabelle angegebene Wahrung umgerechnet, z. B.: 

Von Stationen 

in Bayern ........... } 
~n Osterreich ....... . 
III Ungarn .......... . 

in Bayern 

in Reichs
pfennigen 

nach Stationen 

in Osterreich 

in osterr. 
Groschen 

in Ungarn 

in Pengo 

') Beispiele nach dem Stande vom 1. August 1930. 

lim Konigreiche 
S. H. S. 

in Para 
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Die zur Anwendung gelangenden Verhaltniszahlen sowie deren Anderungen 
werden jeweils im Kundmachungswege bekanntgegeben. Sie sind in den wichtigsten 
Relationen wie folgt festgesetzt: 

Zur Umrechnung auf Reichspfennige .......... ; 

" " 
osterr. Groschen ........ . 

" 
" Filler .................. . 

" " 
" Para ................... . 

0,2 
0,42 
0,40 
4,00 

Demnach wiirde sich die Frachtberechnung bei Beforderung eines der Klasse IV 
zugewiesenen Gutes von Passau nach Budapest in Mengen von 10000 kg wie folgt 
stellen. 

1. Tarifziffer: 890; 2. Wahrung: Pengo; 3. Verhaltniszahl: 0,40, daher 
890 x 40 = Filler 356 fiir 100 kg. 

Zur Vereinfachung der Ermittlung der Frachtsatze ist auf Grund der Tarif
ziffern ein besonderer Gebiihrenzeiger mit ausgerechneten Gebiihren erstellt. 

Neben den allgemeinen Tarifen bestehen noch besondere Hefte, die fiir ver
schiedene Massengiiter schon die ausgerechneten, ermaBigten Frachtsatze enthalten. 
Uberdies werden aus besonderen Anlassen von Fall zu Fall auf bestimmte Fristen 
erstreckte, ermaBigte Satze durch Veroffentlichung in den hier£iir vorgesehenen 
Amtsblattern erlassen. 



"Aba"-Betonpfahle 257 
Abbauhiimmer 586, 588, 589 
AbbiirdlUlgSpfiihle (Stern) 254 
Abbrucharbeiten, Werkzeuge 586 
- Zeitaufwand 194 
AbfaJIkraft (Wasserkraftanlagen) 

538 
AbfaJIrohre 402 
Abfallstrom 540, 541 
Abgaben, soziale 158 
Abgase, Abfiihrung 687 
Abgaseableitung 688, 689 
Abla,ufrohre 274 
Ablauftopfe 274 
Ableselatte 501 
Abluftkanale (Ltiftung) 675 
Abluftleitungen (Trockenlegg_) 214 
Abortbestandteile, ei8erne 184 
Abortrohren 271 
Abortschlauchaufstandsplatten 

183 
Abortschlauchdichtung heraus-, 

stemmen 191 
Abortschlauehverkleidung 464 
Abortspiegel, Kosten 464 
Aborttrichter 417 
Abortttire 466 
Abort-Vorwande 464 
Absaugebecken 697, 698 
Absteckplan 502 
Absteckung im Hochbau 499 
Abteilungswlinde 451 
- Dachboden 371 
Abtragungsarbeiten (Holzbau) 383 
Abtrittschlauche 370 
Abwiiglatten 501, 575 
Abwasche 696 
Aeberll-Makadam 428, 445 
Aeternum-Mortelzusatz "Duro-

dens S.. 264 
Aeternum Schwarz 258 
- Sulfur 258 
- Triinkungsmittel 258 
A.kkumulatoren 621 
Akkumulatorenraume 635 
Akkumulierung, hydraulische 539 
Albaglas 469 
Alca-Schmelzzement 264 
Allgemeinbeleuchtung 631 
Alphabet, griechisch 19 
Altersentwertung 721 
Ammonit 135 
Amortisation (Liegenschaft.) 721 
- (Rentenrechng_) 22 
Ampere 618 
Amperemeter 621 
Analyse, Kraft 121 
- Form- 121 
Angestelltenversicherung 709 
Angestelltenversicherungsgesetz 

709 
Anhangefenster 449, 450 
Ankerschienen 285, 609 
- Bauer 285 
- D. K. G.- 284 
- Jordahl- 285 
- 'L- 285 
- Wema- 284, 285 

Bauraj;geber, 9_ Auf!. 

Sachverzeichnis 

Aniernung 114 
- der Arbeitskrii·fte 121 
Ansatzschuhe 275 
Anschtittungen 489 
Anstechmaschinen 528 
Anstreicherar beiten 474 
Anstrich, Holz- 476 
- Mauer- 477 
- Metall- 475 
Anstrichfarben, Spezial- 479 
Anstrichmittel 257, 258 
Antaquid 264 
Antennen 644, 645 
Antiaquazement 265 
Antifiamite 482 
Antimador 258, 395, 397 
Antinonnin 258, 481 
Antipyrofabrlkate 482 
Antipyrogen-Pulver 482 
- -Speziallack 482 
Antipyrolack 482 
Apparate, clektrische 621 
Abspannmaste 560 
Aquasit (Biber) 265 
Arbeiterkammern 710 
Arbeiterschutz 708, 711 
Arbeitsamt, internationales 711 
Arbeitsberiohte, Tages- 120 
Arbeitsbureau 126 
Arbeitsdurchftihrung, Ver-

besserllng der 122 
Arbeitsgertist 199 
Arbeitskritfte, Auswahl 121 
Arbeitsleistung des Menschen 112, 

113, 121 
Arbeitslohne, Preisansatze 159 
Arbeitslosenfiirsorge 706, 708 
Arbeitsnachweis 705 
Arbeitspausen 706 
Arbeitsrecht 704 
Arbeit, statische 113 
Arbeitstempo 114 
Arbeitsverfahren, wissenschaft-

liches 112 
Arbeitsvermittlung 705 
Arbeitszeit 114, 706 
Architekturkeramik 420 
Areo-Emailfarbe 480 
Arco-Sealit 480 
Arco-Top 479' 
Arithmetik 20 
Armatur, guBeiserne fUr Mannes-

mannrohren 41 
Arzet 259 
Arzit 445 
Asbest, Mikro- 247, 446 
Asbestschiefer 390, 402 
- Preise 386 
Asbestzement (Feuerschutz) 

532 
Asbestzementschiefer 388 
Asphaltbelag aufbrechen 189 
Asphaltbelegungen 210 
Asphaltbeton 445 
Asphaltblockpflaster 445 
Asphaltestrich 216 
Asphaltfeinbetondecke 429 
Asphaltgrobbetondecke 429 

Asphalt-Isolierplatten 212 
Asphaltkalkstein ("Val de Tra· 

verlilB") 427 
- (Sizllianer) 445 
Asphaltmakadam 445 
Asphalt-Mastix 427 
Asphaltmortel 445 
Asphaltoid-Isolierung 210 
Asphaltpflaster umlegen 445 
AsphaltstraBen 428 
Asphalttrankmakadam 429 
Asphalttrankmakadamdecke 428 
AsphaltverguBmasse 427 
Asphaltzement 445 
AspirationslUftung 674 
Assalit 445 
Ast-Mollin-Decke 235, 242, 243 
A-T-Platten 403, 409, 411 
Attikarinnen 401 
Attikasockel 309 
Auffangvorrichtung (Blitzschutz) 

646 
AufJagerdriicke fiir verschiedene 

Belastungsfiille 50, 51, 52, 53 
Auflattung 323 
Auflockerung, Erdarbeiten 129 
AufreiBer 445 
- beistellen 425 
Aufsatzherde 202 
Aufsetzplatte 501 
Aufstau (Wasserkraftanl.) 539 
Aufstich 505 
Aufzug, Bau- 592 
Aufzuggelander 282 
Aufziige 613ff. 
- Baugruben- 595 
Aufzugtiire 282, 466 
Ausbauwassermenge 541 
Ausbesserungsarbeiten 185 
AU8schuB, deutscher, f. wirtschaft· 

liches Bauen 112 
AusschuBgerilste 196, 198 
Ausspreizstangen 290, 291 
Auswaschbecken 697, 698 
Autoversicherung 744 
Awa-Mortelzusatz 265 

Backenbrecher 596, 597 
Backrohre 68 7 
Backulagewebe 209 
Badeeinrichtungcn 698 
Badekabinen 698, 700 
Badeofen, Kohlen 693 
- - GroBe 694 
Badewannen 698, 699, 700 
Bagger 581 
- Greif 581 
- Loftel 581, 582 
- Zugloffel 582 
Bahntransport 751 ft. 
Bahnwagen 575 
Balken, Berechnung 86, 87 
- einfache Bewehrung 88 
Balkendecken 325, 385 
- Tram 384 
Balken, Durchlauf 86 

49 
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Balkenlagen 321, 324 
Balken, Momente 88 
Balkenplafond 451 
Balken, Platten - 86, 87, 91 
Balkenplatten versetzen 183 
Balken, Rechteck- 88 
- schlaffe Einlagen 88 
Balkenstarken 320 
Balken, steife Einlagen 88 
Balkongelander 307 
Balkongitter 282 
Balkonplatten 307 
Balkonruheplatze 190 
Balkontrager, Berechnung 34 
Baluster 309 
Balustersockel 309 
Bankfullsteine 309 
Bansen 525 
Barrieresteine 309 
Barrierestock ausgraben 190 
Basaltoidbetonstrallendecke 441 
Basen 306 
Bauarbeiten, Abrechnung 191 
- Ausfiihrung 191 
Bauaufzug 592, 593 
Bauberichterstattung 120 
Baubewilligung 191 
Baubuchhaltung 120 
Baueinrichtungsplan 11 7, 119 
Bauerleichterungen 521 
Bauerschiene 285 
Baugelandeaufnahme 499 
Baugeriistherstellungen, Ein-

heitspreise 195 
Baugrubenaufziige 595 
Baugrubengriindung 506 
Bangrubenpiilzung 151 
Baugrund, Beanspruchung 33 
Baugrundbelastung 507 
Baugrund, Erhiihung der Trag-

fiihigkeit 508 
- N achsetzungen 498 
-- Setzungen 497 
Baugrunduntersuchung 486 
Baugrundpriifer 490 
Bauhiilzer, Grundpreise 314 
- Preisbildung 317 
Bauhiitten, fahrbare 574 
Baukeramiken 420 
Baukosten, Siedlerhiiuser 522 
Baulinie 191 
Baumaterialien, Richtpreise 160 
Baumeisterarbeiten, Arbeitsliihue 

159 
- Fuhrwerksleistung 160 
-- Kosten 154 ft. 
Baumschnlen, Einfriedung 301 
Baumschiitzer 301 
Bauplatzeinplankung 199 
Bauprogramm 117, 118 
Baupumpen 151, 605 
Bausiinlen, Preise 275 
Baustatik 31 
Bausteine aus Stampfbeton 414 
Baustifte 296 
Baustoffbedarf, Beton 230, 231 
Baustoffe, feuerbestiindige 531 
- feuerhemmende fi31 
Baustoffverbrauch 120 
Bautriiger (Stahl) 276 
Bauvertrag 192 
Bauweise, Kiibler 374 
-- Long 374 
-- Stephan 374 
-- Tuchscherer 374 
Bauwert 717 
-- (Liegenschaften) 721 

- (V ersicherung) 731 
Bauwinde, Handkabel- 590 
Bauxitzement 219 

Sachverzeichnis 

Bauzeit 117 
Beanspruchung, Holz 110 
- Mauerwerk 109 
- des Stahles im Hochbau 111 
Being-las 470 
Belastungen, Eigengewichte 105 
- Hochbau 105 
- von Pfiihlen 497 
Belastungsangaben, Zimmerer

arbeiten 320 
Beleuchtung 629, 630, 631, 632, 

633 
Beleuchtungsanlagen 631 
Beleuchtungskiirper 629 
Beleuchtungstechnik 630 
Beniitzungsbewilligung 191 
Beniit.zungslizenz (Patent) 747 
Benzin 578 
Benzinabscheider 273 
Benzinfang 273 
Benzinfiinger 564 
Benzinmotor 579 
Benzol 578 
Benzolmotor 579 
Besamen 153 
Beschlage 465 ff. 
- Fenster 465 
- Tiiren 466 ft. 
Beschleunigung, Erd- 12 
Beschiittung, Material 385 
Bestanddauer (Versicherung) 746 
- Wohnhauser 722, 723 
Bestandwertschatzungen 725 
Betriebsrategesetz 710 
Bezirkskommission, industrielle 

708 
Beton, Baustoffbedarf 223, 230, 

231 
- bohren 194 
- Erzeugungskosten 124 
- fiir Pfeiler 236 
- fiir Saulen 236 
- Gestehungskosten 236 
- -Mnrolineum 259 
- Riittel- 251 
Betonarbeiten, Kostenermitt-

lung 218 
BetonbOden 227 
Betonbottich 415 
Betonbretter, stahldrahtbewehrte 

406 
Betondeckung 88 
Betondruckglieder 84 
Betoneisenbieger 603 
Betoneisenschneider 603 
Betonerzen,,"lUlg, Arbeitsaufwand 

224 
- Handmischung 224 
- Kosten 224, 225 
- Maschinenmischlmg 224 
- Mischmannschaft 224 
Betonfestigkeit 220 
Betongewiilbe 84 
Betonherstellung, Kosten 233 
- maschinell 24 7 
Betonhochzug 594, 595 
Betonhohlsteine 521 
Betonierung, Kosten 234 
Betonkippkarren 569 
Betonkunstst.eine 407 
Betonmauern 84 
Betonmauerwerk, Isolierungen 210 
Betonmischgut, Fiirderung 226 
Betonmischmaschinen 224, 225, 

598 
- abmontie_ren 200 
- aufstellen 200 
Betonrohrpfllhle 257 
Betonrundkipper 569 
Betonrundstahl 277 

Betonrundstahl, Preise 277 
- Verarbeitung 234, 235, 236 
Betonpfiihle, Aba 257 
- Baustoffbedarf 255 
- Belastung 254 
- Konus 257 
Betonpfahlsysteme, Einteilung 

254 
- Mast 257 
Betonpfeiler 84 
Betonpflaster 174 
-- aufbrechen 431 
Betonplatten, bewehrte, Preise 

411 
- einbruchsichere 409 
Betonsaulen 84 
Betonschutzmittel 257 ft. 
- Beimengungen 257 
Betonspritzverfahren 247 
- Feuerschutz 483, 532 
Betonstrallen 440 
Betontragwerke 84 
Betonunterlagen aufbrechen 190, 

194 
- ausstemmen 190 
Betonverarbeitung, Kosten 224, 

233 
Betonverteilungsilo 226 
Betriebskraft, elektrische 635 
Betriebsorganisation 125 
Betriebsplan 117 
Betriebsregelung 114 
Betriebsschiiden 730 
Betriebsschalter 622 
Betriebsstillstand -Versicherung 

740 
Betrie bsstoffe 578 
Betriebsiiberwachung 122 
Betriebsverbesserungen 121 
Betriebswissenschaft 112 
Bettungsziffer 490 
Biberschwiinze 387 
Biberschwanzziegel, Preise 385 
Bidets 700 
Biegung, reine 44 
Biegungsmesser 518, 519 
Biegungsspannungen 44 
Bindedraht fiir Schalungen 228 
- Verbrauch 233 
Binder, aufrichten 375 
- Dach 17 
- Holz 17 
- Stahlfachwerks- 17 
Binderholz 375 
Binderstiitzen 375 
Bitas 445 
Bitufalt 445 
Bitumasbest 480 
Bitumen 445 
Bitumenpappe 212 
Bitumit 212, 397 
Bitumuls 445 
Bituroad 445 
Bleiakkumulatoren 621 
Bleibleche 399 
Bleikabelverlegung 628 
Bleiverglasung 471 
Blechnieten 297 
Blechtiiren 278, 279 
Bleidruckrohre 692 
Bleigainzen, Dimensionen 698 
Blendung 631 
Blindboden 326, 458 
Blindrahmen 455 
Blitzseiltriiger 561 
Blindspaletten 457 
BIitzableiter 647 

Anlage 647 
Material, Preise 648 

- Gebaude- 646 



Blltzschutzvorrichtung 644 
Blochwagen 573 
Blockfundamente f. Mast.e 562 
Blockholz 329 
Blocksteine 430 
Blockwande 329 
Bob, Schnellbauaufzug 593, 594 
Bockelgeriist 199 
Bockpfettensprengwerk 359 
Bockpfettenstuhl 357 
- mit Stuhlsaulen 358 
Bockstrebendach mit Firstpfette 

351 
Bockstuhl mit Zangen 358 
Bodenarten 488 
Bodenphysikalische Untersu-

chungen 487 
Rodenrinnen 402 
Bodenversteinung 506 
Boden, zusammengesetzte 493 
Bogenlampen 629 
Bogenrandsteine 430 
Bohlenroste 507 
Bohmische Platzel 169 
Bohrapparate, Preise 512 
Bohrarbeiten 129 
- Kosten 131 
- Wasserkraftanlagen 552 
Bohren, kanadisch 510 
Bohren mit Rutschschere 510 
- - Schlagseil 510 
Bohrer, Hand- 131, 132 
- fUr Sondierungszwecke 512 
- Stahl- 133 
-- Stol.l- 131, 132 
Bohrgeriiste 511 
BohrMmmer 133, 134, 586, 587 
- Hochleistungs- 134 
Bohrliicher, Anordnung 132 
- Herstellung 131 
- Ladetiefe 136 
- Weite 132 
Bohrlochlangen 135 
Bohrlochtiefe 132, 133 
Bohrmaschinen 586 
Bohrtiirme 511 
Bohrung, Hand- 131, 132 
- Kosten 311 
- maschinell 133 
Bohrwesen 510 
Boiler 694 
Bordsteine 430 
Bordiiren, Holz- 461, 462 
Biischungspflaster 154 
Biischungswinkel (Schiittstoffe) 75 
Bosch-Ziindapparat 579, 580 
Brandabschnitte (Feuerschntz) 

531 
Brandmauerabdeckungen 401 
Brandmanern, feuerbestandige 532 
Brandschaden 724 
Brandschadenschiitzungen 725 
Bratrobre 687 
Breitflansch I -Trager 64 
Brennmaterial 648 
BrennstoHe, feste 648 
Brettelbiiden 459 
- Asphalt 460 
- Reparatur 463 
Bretterdacher 338 
Bretterschalung 383 
Bretterstol.lfugen 323 
Brettertiir 333, 371 
Bretterverschlag 371 
Bretterziiune 337 
Bruchgrenze 32 
Bruchsteine 306 
- Pflaster 1 7 8 
Bruchsteinmauerwerk, Bean-

spruchung 109 

Sachverzeichnis 

Briickenbauholzer, Konservierung 
529 

Briickenndeten 297 
Briickenschrauben 299 
Brunnen 514 
Brunnenabdeckplatten 307 
Brunnenanlagen 510, 514 
Brunnenbau 512 

Dachlasten, Eigenlast 17 
Dachneigungen 16, 17 
Dachpappe, teerfreie 397 
Dachpappestifte 296, 395 
Dachpfannen 387 
- Preise 385 
Dachrahmen 59 
Dachrinnenablaufrohre 274 
Dachsanme 400 
Dachschalung 339, 340 
- abtragen 384 
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Brunnen, Biichsen- 513 
Brunnendeckel 415 
Brunnengraben 515 
Brunnengrand 415 
Brunnengriindung 508 
Brunnen, Kessel- 513 
Brunnenmauern 515 
Brunnenpumpenanlage 514 
Brunnenringe 415 
Brunnenrohr 514 

Dachstiihle, Zimmererarbeiten 
315 

Dachstuhl, abgewalmt 343 
- Holzbau 373 
-- zimmermannsmiil.lig 342 

Brunnen, Schacht- 513 
Brunnenschachtdeckel 272 
Brustwehr 199 
Biichsenbrunnen 514 

Dachwasserrinnen 373 
Dachwehre, hydraulische 550 
Dachziegel 387 
- Preise 385 
Dampfheizungen 656 
- Abdampf 656, 662 
-- Hochdruck 656, 662 Bulldog Sicherheitsverbinder 374 

Bundwandgehiilz 383 
Bunsenbrenner 682 
Butzenscheiben 472 

-- Niederdruck 6,56, 660, 661 
Dampfkessel Niederdruck 657 

Caissons 508 
Carbolineum 481 
Cellon (Feuerschutz) 533, 534 
Ceresit 266 

- - Kosten 657 
Dampfleitungen 658, 659 
Dampflokomobile 579 
Dampfwalze beistellen 425 
Dampf-Warmwasserheizung 668 
Daubenrohre 557 

Chambrane 455 
Chargenmischer 599, 600 
Chomage-Versicherung 740 
Clapeyronsche Gleichung 54 
Cobraimpragnierung 528 
Colas 445 

Dauerbrandofen 652, 653 
Dauerrabatt (Versicherung) 736 
Decke, Asphaltfeinbeton - (Topeka) 

429 
- Asphaltgrobbeton- 429 
- Asphalttrankmakadam- 428 
- Basaltoidbetonstral.len 441 

Colaston 445 
Coloritglas 469 
Compoundsteine 407 
Conservado 259 

- Isteg- 245, 246 
Rapid- 246 

- Riesenschotter- 442 
Sheetasphalt- 429 

- Steinschlagasphalt- 429 
Decken abtragen 384 

Dach bei Siedlungshauten 342 Deckenarten, typische, Eisen-
- Spitzbogen- 377 beton 242 
-- Zollbau·LamelIen- 377 Deckenbalken 325, 328, 385 
Dachbinder 17 Deckendurchbruch hersteIIen 186 
Daebbodenabteilungswande 371 Decken, Einschub- 385 
Dachbodenfenster aus Gul.leisen - Eisenbeton 237, 242 

275 -- mit Eisenbetontragern 245 
Dachbodenrinnen 371 - - Hohlkorpereinlagen 244 
Dachbodentreppe 371 - - Hohlsteinen 243 
Dacbdeckerarbeiten 385 - Kitonstral.len 441 
Dachdeckerkarren 574 Deckenkonstruktion, Tragerwell-
Dachdeckungen 402 blech 294 
- MateriaIIieferungen 397 Deckenlattung 323 
- mit Pappe 394 Deckenschalung 323, 324 
Dacher 338 Decken, Stiilp- 324 
- Bretter- 338 Teerbeton- 427 
- eiserne, Preise 277 Teermakadam- 427 
- Konservierungsanstriche 396 - Teermischmakadam- 427 
- Prel.lkies- 396 - Teersand- 427 
- Reparaturen 395 - Teertriinkmakadam- 427 
- Schindel- 338 Deckenverkleidungen 208 
- Steinplatten- 390 Deckenverputz 175 
- Zementplatten- 390 Deckplatten 183, 307 
Daeheindeckungen 399 - ausliisen 190 
- mit Schindeln 383 Decksteine 309 
- - Ziegeln 383 Dackung, auf Holzschalung 394 
Dacheinlattung mit Schindeln 383 - deutsche 391, 392 
Dachgauben 342 - doppelte 389, 390, 393 
Dachgehiilz abt.ragen 383 - einfache 389, 391 
Dachgesimse 371, 372 - franzosische 392 
Dachgiebelverschalung 341 - kombinierte 394 
Dachichsen 400 -- mit Schablonen 392 
Dacbisolierung 411 ; - - Spezialpappe 394 
Dachkonstruktionen abtragen 3841 Demolierlmg, Bruchsteinmauer-
Dachlack 397 werk 188 
Dachlattung 339 - Quadermauern 188 

49' 
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Demolierung, Ziegeimauem 188 
Demolierungsarbeiten 187 ff. 
Dehnung, spezifische 32 
Dehnzahl 32 
Derrick-Kran 585, 586 
Dexellehre 575 
Diakyanisation 527 
Diamantbeton, Kleinlogel 266 
Diaphragmapumpen 152, 605 
Diazedsicherungen 622 
Dielenschutzeisen 275 
Dieselmotoren 579 
Dieselmotortreibiil 578 
Differdinger Trager 63 
Domann·Asphalt 445 
Doppeldeckung, kombinierte 394 
Doppelfalzziegel "Lissa" 414 
DoppelmelBelschneiden 587 
Doppelstuhl mit FuBpfette 353 
- - Knit'stock 353 
Doppeltrankung, Holzkonservie-

rung 529 
Doppeltiiren 448, 466 
Dosenschalter 623 
Draht 296 
- Falz· 623 
- FluBeisen- 297 
Drahtgeflechtzaune 335 
Drahtglas 469, 470, 471 
- Siemens (Feuerschutz) 533 
Drahtklammem, Preise 302 
Drahtseile 611, 612 
Drahtspiegelglas (Feuerschutz) 

533 
Drahtstifte 296 
Drainage 214 
Drainagerohr versetzen 181 
Drainagerohren 271 
Dreh-Ausschalter 622 
- -Umschalter 622 
Drehbohrer 510, 575 
Dreheisen 512 
Drehramme 608 
Drehscheiben 571 
- Dimensionen 571 
Drehstrom 619 
- -VierleitersYStem 620 
Drehzahl 621 
Dreieckrahmen, Statik 59 
Dreieckschaltung 619, 620 
Dreiecksmethode 501 
Dreikantieisten 395 
Dreikellenbiicher 112 
Dreiphasenwechselstrom 619 
DruckgefaIIe 542 
Druckglieder (Eisenbeton-) 84 
Druckhohenverluste 545 
Druckliiftung 674 
Druckpumpe 151 
Druckrohre, Eisenbeton 556 
- samt Gibault-Kupplung 414 
Druckrohrleitungen 545, 556 
- aus Eisen 539 
- - Eisenbeton 539 
- - Holz 539, 557 
Druckschacht 555 
Druckstollen 553 
- Wasserwerke 539 
Diibeldecken 321, 322 
.- Tragfahigkeit 322 
Diibeleinlagen 374 
Dublierung von alten Dachern 395 
Diingergruben 521 
Duplexkran 584, 585 
Dunstaufslltze 414, 417 
Dunstrohre 403 
Dunstschlauch 373, 402 
Durchbiegung 516 
- ]deBinstrumente 518 
- von Trllgem 50 

Sachverzeichnis 

Durchbruch vermauem 185 
DurchfluBerwilrmer (Gas) 683, 684 
Durchlauferhltzer, elektrischer 694 
Durchschlaghammer 575 
Duresco 480 
"Durodens S" Aeternum, Mortel-

zusatz 264 
Duromit 266 
Dynamit 135, 136 
Dynamitverbrauch (Wasserkraft-

anlage) 552 
Dynamon 135 

Eberspll.chersche Sprossen 277 
ECkschutzleisten 275 
Edelputz 17 5 
FJdisonfassung 629 
Effektivwert, elektrischer 619 
Elgnungspriifung 114 
Eindeckungen, deutsche 400 
- franzosische 400 . 
- mit Stehfalz 400 
- - Wellblech 400 
Elndringungswiderstand, Pfll.hle 

496 
Einfriedungen 302, 334, 337, 338 
- Hiihnerhof 301 
- Lawn tennis 301 
Eingangsfaktor, Beton 222, 223 
Eingangstiire 466 
EinguBverfahren, Teertrank- 427, 

428 
Einheit der Leistung 12 
- - ]dasse 12 
Einheitsgewichte (Schiittstoffe) 75 
Einigungsamter 705, 706 
EinlaBapparat f. Tiiren 467 
Einlattung abtragen 384 
Einlaufbecken (Wasserwerke) 551 
Einlaufkasten 273 
Einlaufschiitzen 551 
Einmauerschrllnke 291 
Einphasenwechselstrom 618 
Einschienenwagen 227 
Einschlagglocke, elektrische 641 
Einschubdecke 323, 385 
Einspiilverfahren bei Pfiihlen 256 
Einsteigschachte 272 
Eintauchverfahren 528 
Elnzelaggregat, Heizung 667, 669 
ll.inzelerwiirmung mit Dampf 695 
- - Warmwasser 659 
[:-Eisen 65 
C- - biegen 276 
:::J- - 66 
T- -- 66 
z- - 66 
Eisenanstriche 478, 4711 
Eisenbahnschienen, ausbrechen 

191 
Eisenbahnschwellen 529 
Eisenbeton 237 
Eisenbetonarbeiten 229 
- Kostenermittlung 218 
Eisenbeton, Ausschalungsfristen 

229 
Eisenbetonbauteile, Arbeitsauf-

wand 233 
Eisenbeton, Decken 237, 242 
- Kabe 243 
Eisenbetondruckrohre 556 
Eisenbeton (FeuerRlcherheit) 532 
- Gestehungskosten 236 
Eisenbetonhohldecke, System 

Hoffmann 244, 245 
Eisenbetonmaste 562, 563 
Eisenbetonmauerwerk 235 
Elsenbeton, Preisermittlung 

(Beispiel) 238 

F.isenbeton-Rahmen 238 
Eisenbetonrammpfahle 256 
Eisenbetonrohre 545 
Eisenbetonroste 507, 521 
Eisenbetontragwerke 84 
- Druckglieder 84 
- Gewolbe 84 
- lIfauern 84 
- Pfeiler 84, 235 
- RundBtahl, Tabelle 95 
- Saulen 84, 235, 237 
- ZullLssige Inanspruchnahmen 

96 
Eisenbetontriiger, Berechnungs

tabellen 93 
Eisenbetontragwerke (Probe· 

belastungen 515, 516 
Eisenbeton, WlLnde 237 
Eisenbleche, verzinkte 398 
Eisendecken, -Holz 328 
I-Eisen 62 
- breitflanschig 63, 64 
- breitflanschlg, Peiner 63, 64 
- Differdinger-Triiger 63 
Eisen, Festlgkeitswerte 32 
- Flach- 67 
- Fenster- 67 
- Quadrat- 68 
- SchlieBen- 68 
Eisenkonstruktionen 60 
Eisenlack 397 
Eisblumenglas 470 
Eiskiihlung 535 

'ElastizitatsmaB 32 
Elektrische Anlagen 634, 635 
Elektrische Maschinen 620 
Elektrische Of en 655 
Eloktrizittitsztihler 621 
Elektroglas 473 
Elektro-KaminOfen 655 
- -Lufthltzer 670 
- -Rohrenofen 656 
Elektrolytglas (Feuerschutz) 533 
Elektromotor 579 
Elektroschmelzzement 445 
Elektrotechnik 618 
Emas 445 
"Emulglt" 405 
- Korksteinplatten 409 
-- Tabelle 410 411 
Emulsion 426, 445 
Endmaste, Wasserkraftanl. 560 
Energiewirtschaft, Angaben 14 
Ensoplatten 403 
Entnahmestrecken (Wasserkraft-

anlagen) 540, 541 
Entrostung 478 
Entsandungsanlage 551 
EntschiLdlgung (Versicherung) 739 
Entwasserungsanlagen 700 
Entwertung (Versicherung) 745 
Epnre 445 
Erdarbeiten, Forderkosten 140 
- Fordermenge 139 
- Kosten 129, 130 
- Transport 138, 139, 140 
- Transportbahn 141, 143, 145 
- Wasserhaltung 151 
- Wasserschopfen 151 
- Werfen 138 
Erdbaumechanik 488 
ErdgewOlbe 507 
Erdgurten 507 
Erdkabelleitungen 638 
ErdkanlLle 554 
Erdkreuze, Vermessung 502 
Erdleitungen 647 
Erdolasphalt 445 
- ("Mexphalt", "Mexpetebano") 

427, 428 



Erdlilasphalt, ("Spramex", 
"Petmexebano") 427, 428 

Erfindungen, Dienst- 747 
Erkertrl\ger, Berechnung 34 
Er-O-Platte (Trockenlegung) 215 
Ertragswel't (Liegenschaften) 714, 

720 
Erzeugungskosten, Beton 124 
Essener Asphalt 445 
Eternit 388 
Eternittafeln (Verkleidungen) 451 
Euphalt 211, 445 
Explosivpfilhle 257 

Fabriken -Feuerversicherung 732, 
733 

Fachwerkbinder in Holz 373 
-- abbinden u. aufricbten 374, 

375 
Fachwl'.rkbau-C-Trliger 65 
Fachwerkswlinde in Holz 329, 330, 

521 
Fahrzeuge, Breite 18 
- Durchschnittsgewichte 18 
- Hlihe 18 
- Llinge 18 
- Spurweite 18 
J!'allhlihe 12 
Fallzeit 12 
Falzbautafeln, "Unecht" 397 
Falzdraht, elektr. Leitungen 623 
Falzziegel 387 
Flirbelung 175 
Farbenglas 469, 470 
Fasanerien, Einfriedung 301 
Fassadenflliche, Berechnung 173 
Fassadenplatten 420 
Fassadenrenovierungen 175 
Fassonstiicke aus GuJ.leisen 271 
FaJ.lscbaufel,Oberbauwerkzeug 575 
Feinklinker 419 
Fehlboden 323, 325 
Fehlleistungen 120 
Felsarbeiten, Kosten 129 
Fenster 454, 455, 456 
- Dachboden- 275 
- eiserne 278, 279 
- Reparaturen 456 
- Stallrliume 275 
- Verrechnung 447 
- versetzen 184 
Fensterbalken 457 
FensterbandstHte 296 
Fensterbeschllige 465 
Fensterbrett 455, 456 
- ausbrechen 190 
- versetzen 185 
Fenstereisen 67 
Fensterfliigel 456 
Fenstergewlinde, abbrechen 190 
Fenstergltter 282 
- versetzen 184 
Fensterglas 469, 470 
Fensterherstellung 166 
Fensterschutzgltter 301 
Fenstersohlblinke 401 
Fensterstlicke 332, 454 
Fensterstock versetzen 184 
Fensterverdachungen 401 
Fernheizung 652, 670 
Fernleitungen, Wasserkraft-

anlagen 538, 559 
Fernleitungsverluste einer Dreh-

stromleitung 539 
Fernsprechanlagen 642 
Fernthermometer 644 
Fernthermometeranlage 671 
Festan-Hltrtematerial 266 
Festlgkeitslebre 31 

Sachverzeichnis 

Fes:tlgkeitswerte, verscb. Ban-
stoffe 32 

Feuerluftheizung 669 
Feuermauerabdeckungcn 401 
Feuermauern 77 
- feuerbest/indlge 532 
- (Versicherung) 732 
Feuermeldeanlagen 643 
Feuerschutz 531 
- durch U=antelung 483 
Feuerschutzanstriche 481 
Feuersllikat 482 
Feuerversicherung 728 
Figuren, ebene, Berechnung 25 
FUler, StraJ.lenbau 445 
Filzpappe 216 
Firstbleche 388, 401 
Firste, Eindeckuug 387 
Firstkappen, Preise 386 
Firstziegel "Sachsen" 414 
Fitte 445 
Flacheisen, Gewichte 67 
Flachgaragen, Kosten 566, 567 
Flachgriindl1ngen 491, 492, 493, 

506 
FlachmeiJ.lel 512 
Flachrasen 153 
Flachziegel 387 
- Freise 385 
Flammscbutzmittel 531 
Flans('·benllicher herstellen 276 
Flascbenziige, Schrauben- 592 
Fleischkessel 203 
Flickwalzung 445 
Fliesen 419 
- Verkleidung 184 
FlieJ.lgrenze 32 
Flucbtlinien, Vermessuug 499 
Flucbtstabe 500 
Fluresit 267 
J!'luJ.leisendraht 297 
FluJ.ltransport 765 
FlirderMnder 227, 583, 584 
Flirderblibe 604, 605 
Flirderkosten, Erdarbeiten 140 
Flirdertiirme 602 
Formanalyse 121 
Formlinderungszahl des Betons 

517 
Frachtbrief 751 
- Duplikat 754 
Frachtzuscblag 762 
Francis-Scbacbtturbinen 543 
- -Spiralturbinen 555 
- -Turbinen 543, 544, 545 
Frelfallbohrcn 510, 511 
Freifallmischer 598, 599 
Freileltungsbau 559 
Freileitungsmaste 563 
Freiluftanlagen 558 
Freispiegelstollen 542, 553 
Frelf'trahlturbinen 546 
Friktionswinde 590 
Friese, Holz- 461 
Fries herstellen 453 
Frischlufthelzung 668 
Frlscbluftkasten, versetzen 187 
Frlschluftoffnung, ste=en 187 
Friesstiick einsetzen 452 
Friscbwasserklliranlagen 534 
Fronteingeriistung 195 
Friihlochfestzement 219, 220 
FUllungen einsetzen, Tischler-

arbeiten 453 
Fiirsorgekommission 707 
Fugendeckleisten 330, 331 
Fugendeckung 323 
Fugenscbnitt, Baumeisterarb. 174 
Fugenverbramung 172 
- im Kanal 180 
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Fuhrwerksleistungen 160 
Fuller-Kurven 221 
Fundamentbescbau 191 
Fundamentbeton 236 
Fundamente anlegen 504 
Fundamente, Maschinen- 227 
Fundamentgleiche 504 
Fundamentmauerwerk 164, 167 
FuJ.labstreifgitter 464 
FuJ.lbliden abtragen 384 
- asphaltieren 445 
'- aufreiJ.len 463 
- ausstemmen 463 
- I\"tlwlibnlicbe (Preise) 458 
- Hartholz- 459 
- bobeln 464 
- -Holz 458 
- Verrechnung 447 
- Zi=ererarbeiten 315 
FuJ.lbodenbelag 326, 327 
FuJ.lbodenlager 326 
FuLlbodonlichten 278, 279 
FuJ.lbodenplatten, Ton- 419 
FuLlbodenreparaturpn 463 
FuJ.lbodensiphon 698 
FuJ.lgeriist 199 
FuJ.lleisten 327 
FuJ.ltafeln 458 
FuJ.ltritt wegnehmen 454 
Futterboden, GrliJ.le 524 
Futterkammer 524 
Futtermauern 76, 77 
-- kronenst!l.rke 78 
Futtertroge 415 
- aus Steinzeug 419 

Galnzen 271, 697 
Gangfenst.er 455 
Garagen, Elnteilung 563 
- Einzel-, Wellblech- 296 
- baulicht' Vorkebrungen 564 
- Fllichenbedarf 565 
- Heizung 565 
- raumliche Anordnung 565 
- Wellblech, Kalkulation 293 
- Zufabrtswege 565 
Garagenbau 563 
- Vorscbriften 564 
GaragerollbAlken 289 
Gartenzauu 336, 337 
Gasabzugsrohre 288 
Gasapparate 687 
Gasbadl'lifen 684, 685 
- .Junkers- 684 
- Wandofen- 684 
Gasbeleucbtung 678 
GasglUhlicht 678, 679 
Gasheizlifen 655, 681, 683 
Gasbeizm;!g 679 
Gasberdanbau 203 
Gasherde 687 
Gaskocher 687 
GaslelBtung 14 
Gasleitungen, Priifung 677 
Gasleitungsanlagen 676, 677 
Gasluftbeizer 670 
Gasmesser 677 
- GrliJ.le 677 
- Tabelle 677 
Gasrohre, schmiedeeiserne 658 
Gasthausherde 203 
Gasverbrauchsziffer 676 
Gas, Verbrennung 675 
Gasversorguug 675 
Gaswarmwasserbereiter 683 
Gebaudeabsteckung 502 
Gebaudeleitungen (Blitzscbutz) 

646 
Gebaudemauern, SMrke 76 
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Gebaudesetzungen 497 
Gebiiudeversicherung 730 
Gebrauchsmusterschutz 750 
Gefhlle anarbeiten, Steinmetz-

arbeiten 310 
Gehwege 423, 424, 425 
Gehwegplatten 430 
GeiBfuB 575 
GeUinder 277, 282, 382 

Balkon- 307 
- f. Eisenbahnbriicken 277 
- StraBen- 277 
- Terrassen- 307 
Gelanderplatten 307 
Gelenkpfetten 341 
Gelenktriiger 57 
Generator 620 
Generatoren, Wirkungsgra(l' 538 
Geologische Untersuchung 487 
Gertist, Arbeits- 199 
- AmschuB- 198 

Bockel- 199 
Full- 199 
Hange- 197, 198 
Haupt- 198 
Langtennen- 198 
Leiter- 197, 198 
Rauchfang- 199 
Riegel- 199 
Schragen- 199 
Stukkatur- 199 

Gertisie, Leiterkonsol- 197 
- Stangen- 332 
Geri:istriegelloch ausbrechen 198 
Geriistschrauben 299 
Gertistungen, Hebewerks- 200 
GeschilJtskosten, allgemeine 115 
GescMftsleitung 125 
Geschaftsportale herstellen 464 
GeschoB, Mauerwerk- 166, 167 
Geschwindigkeit, Einheit der 12 
- mittlere 12 
Gesetzgebung, soziale 704, 706 
Gesimsabdeckungen 401 
Gesimse 171, 311 
- ausarbeiten 310 
Gesimsbangeplatten 183, 307 
Gestangebohren 510 
Getreidescbeuern 524 
Gewachshauser 522 
Gewande 308 
Gewerbegericht 705 
Gewerbeinspektorate 706, 708 
Gewerbeordnung 706 
Gewichte 2 
- anderer Staaten 4 
- diverser Platten 420 
- fester Korper 7 
-- gasformiger Korper 11 
- spezifische 7 
- tropfbar fliissiger K5rper 10 
Gewinn, Zuschlag 1l.'i 
Gewolbe 30, 81 

Betontragwerke 84 
fUr Durchlasse und kleine 
Brticken - 82 
Gurten- 169 
Halbkreis- 83 
Hochbau- 81, 83 
Kappen- 30, 84, 169 
Kloster- 84 
Kreuz- 30, 84, 169 

- Kuppel- 169 
- stichbogen- 83 
- Tonnen- 84, 169 
- Verstiirkungsgurten 84 
- zwiscben Eisentriigern 84 
GewolbcfUBel 169 
Gewolbenachmauerung 169 
Gewolbestarken 81 

Sach verzeichuis 

Giant Isolierpapier 397 
Giebelsaume 400 
Giebelwande 330 
- (Berechnung) 76 
GieBmaste 227, 602 
- Anlage 603 
GieBtiirme 227, 602 
Gilarverglasungen 471 
Gipsdecken 323 
Gipsdielen 385, 403 
Gipsestrich 216 
Gipskunststeine 403" 
Gipsschlackenplatten 403, 409 
- Preise 411 
Gipsschlackensteine 403 
Gipsverputz 173 
Gitter 282 

Fensterschutz- 301 
Glasdachschutz- 301 
Hagelschutz- 301 
holzernes 464 
Sand- 302 
Schneerechen- 301 
SChotterwurf- 302 
-tiirme 562 

- Wassereinlauf- 180 
- Wurf- 301 
Glas, Alba- 469 

AusschuB- 469 
Bein- 470 
Colorit- 469 
Drabt- 469, 470, 471 
Eisblumen- 470 
-Eisenbetonkonstruktionen 473 
Fenster- 469 
Kathedral- 469, 472 
Marmor- 469 
Matt- 469, 470 
MuBlin- 469, 470 
Oparit- 469 
Ornament- 469 
Rippen- 469, 470 
Roll- 469, 470 
RohguB- 471 
SchntirlguB- 471 
Schuppen- 469, 470 
Spiegel- 469 

Glasatzereien 472 
Glasbausteine 473, 474 
- feuerbestandige 533 
Glasdachscllutzgitter 301 
Glaserarbeiten 469 
- antike 471 
- Kunst- 471 
Glaserkitt 471 
Glasflipsen 472 
Glasmalerei 471 
Glaspapier, Preis 458 
Glasziegel Multiprismen 472 
Gleichstrom 618 
- -Dreileiter 620 
- -Dreileitersystem 619 
Gleichungen, Mathematik 21 
Gleisbeber 575 
Gleiskosten 143 
Gleielegen 144, 145 
Gleitlager 610, 611 
Gleitschalung 234 
Gleitschtitzen 550 
Gltihkorperofen 682 
Gli:iblichtbrenner 679 
Glutoment 483 
GoJiathfassung" 629 
Goudron 445 
Grabeinfassungen 313 
Grafsche Siebkurven 221 
Granitpflaster aufbrechen 189 
Gratbleche 388, 401 
Grate, Eindeckung 387 
Gratsage 575 

Greifbagger 581 
Grenzbelastung d. Baugrundes490 
Grenzsteine 309 
Grifisicherungen, Elektrotechnik 

622 
GroBmischer 225 
GroBraumheizung 668 
GroBraumofen 653 
Grubenholz-Konservierung 530 
Gruftbelage 313 
GrundablaB 551 
Grundkorpermascbine 255, 257 
Griindung 486 
Griindungsarbeiten 382 
Grtindungsaushub 504 
Gri:indungstiefe 491 
Griindungsverfahren 506 
Grundwasserabsenkung 506 
Grundwert 717 
Gummiblockpflaster 445 
Gurtband-Fiirderanlagen 602 
Gurtforderer, fahrbar 582 
GuBasphalt 446 
- Natur 427 
Gutlasphaltbelag 430 
GuBasphaltdecken 425 
GuBasphaltpflaster 430 
GuBbetonanlagen 602 
GuBeisendtibel, Kiibler 374 
GuBEachen, modellierte 271 

Hackelsteine 306 
Hacketalleitungen (Starkstrom-

technik) 625 
Hafnerarbeiten 201 
Haftpflichtversicberung 743 
Haftspannungen 93 
Hagelschutzgitter 301 
Hahnkappen 274 
Hakenjocbe 570 
Hakennagel, Preise 302 
Halbkreisgewolbe 83 
Halbtrankung 446 
Halbwattlampen 629 
Hammer, elektropneumatiscber 

590 
Handarbeitsersatz 122 
Handbohrapparate, Preise 512 
Handbohrgarnituren 512 
Handbohrung 131, 132 
Handkabel-Bauwinde 590 
Handkran aufstellen 200 
Handramme 334 
Handwerkerinstitut, Deutsches 

112 
Hangebabnen 227 
Hangegeriiste 196, 197, 198 
Hangelager 611 
Hangelichtbrenner 679 
Hangerinnen 402 
Hangestuhl mit Bundtramen 355, 

356 
Hangewerkdach 363 
Hangewerkstuhl mit Bundtramen 

359 
Hiirtegrade, deutsche 690 
Hartgestein, Bodenarten 488 
Harzkopalkitt 216 
Haumanol-Isotier-Kautschuk-

masse 259 
Hauptabsperrhahn (Wasser) 691 
Hauptgeriist 198 
Hauptleitungen, elektrische 638 
HausanschluLl, elektrischer 637 
HausanschluLlleitungen (Wasser) 

690 
Hauseingangstiire 450 
- Reparaturen 453 
Hausklaranlagen 534 



Hausrohrnetz (Wasser) 691 
Hausschwamm 481, 527 
Hausteiegraphie 640 
Haustor 450 
- abschneiden 453 
Haustiire 450 
Hauszinssteuer 714, 715 
Havarieversicherung 744 
Hebebaum 575 
Hebel-Ausschalter 622, 623 
- -Umschalter 622 
Hebewerkgeriistungen 200 
Hebewinde 575 
Hefnerkerze 13, 630 
Heften (Befestigungsmittei) 228 
Heilfiirsorge 709 
Heimalol 267 
Heillklebemasse 212 
Heillmischverfahren 446 
Heillverfahren 211, 212 
Heillwasserheizung 663, 667 
Heizkiirperkonsole versetzen 187 
Heizkiirper-Rippenrohr 659 
Heizung 648 
Heizung, elektrische 633 
Heizungsanlage, Betrie bskosten 6 7 2 
- Brenmnaterialkosten 672 
Heizungsarten 652 
Heizwert 648 
Heraklith 403 
- Kiihlriiume 536 537 
Herakllthplatten 216, 409 
Heraldithpiattenisolierung 209 
Heraklithplatten, Preise 208, 411 
Herdanbau, Gas- 203 
- Kessel- 203 
Herdbau 201 202 
Herde, Aufsatz- 202 

Fleischkessel- 203 
Gasthaus- 203 

- Restaurations- 203 
-- Tisch- 202 
- Waschkiichen- 204 
Heuschuppen 523 
Hochbau, Beanspruchung des 

Holzes 110 
- Beanspruchung, Stahl 111 
- Belastungen 105 
- Eigengewichte 105 
Hochbaugew61be 81, 83 
Hochbecken (Wasserkraftanlagen) 

540 
Hochdruckwerke 539 
Hochspannungsleitungen, Tabelle 

561 
Hochspiilkasten 697, 698 
Hoffmann Eisenbetonhohldecke 

244, 245 
Hiihenaufnahme 501 
Hiihenplan 499 
Hohlkiirpereinlagen, Decken 244 
Hohlsteindecken 243 
Hohlsteine 414 
Hohlziegel 387 
Hohlziegeldecke, System SoT 244 
Holz bearbeiten 322 
Holz-Eisen-Dachstuhl 369, 370 
Holz-Eisendecken 328 
Holz, Festigkeitswerte 32 
- Fullbiiden 458 
Holzanasphalt 260 
Holzanstrich 476 
Holzbalken 321 
Holzbearbeitung 316 
Holzbinder, freitragend 17 
Holzdecken 319 

Balkenstarken 320 
Belastungen 320 
Entwurf und Ausfiihrung 384 
Feuersicherheit 385 

Sachverzeichnis 

Holzdecken, Querschnitts-
abrnessungen 320 

-- Stiitzweite 320 
- Zimmererarbeiten 315 
Holzeinwurfrahmen 272 
Holzfaule 527 
Holzfullbiiden, weiche 326 
Holzkohle 397 
Holzkonservierung .527, 528 
- Anstriche 528 
Hoizlehrbiigen herstellen 200 
Holzmaste 560 
Holzplafonds 451 
Holzrohre 514, 545 
Holzrollbaiken 289, 290 
Holzrouleaux 289 
Holzsaulen, quadrat. (Knickung) 

38 
- runde (Knickung) 38 
Holzschrauben 299 
Holzschuppen 523 
Holzschutz 527 
- gegen Entflamrnung 530 
Holzschutzmittel 481 
Holzschwellen 570 
Holzstabgewebe 209 
- Preise 207 
Holzstiegen 452 
Holzstiickelbauhiilzer-Konser-

vierung 529 
HoJzstcickeJpfiaster abtragen 189 
Holzstiickelpfiasterungen 439 
Holzstreben, Knickung 37 
Holzwand 451 
Holzzementbedachungen 396 
Holzzementdach 368 
- Rekonstruktion 396 
Holzzerstcirer, tierische 527 
Hookesches Gesetz 31 
Hubwagen 572 
H iihnerhiiuser-Rinfriedung 301 
Hiihnerhofabfriedungen 301 
Humus abheben 153 
Hydraulik, Formeln 542 
Hydraulische Systeme, Tank-

anlagen 568 

Impriiguiermittel 527 
Impragnierung, flammenfeste 482 
- des Holzes 527 
Impriignierverfahren 527 
Impregnol 426, 446 
Inanspruchnahme des Baugrundes 

493 
- von Bodenarten, baubehiird-

liehe 494 
- zuliissige 32, 96 
Indikatoren 641 
Industrieiifen 204 
Industrieschutz-Zollgrenze 717 
Inertol 260 
- -Rostschutzanstrich 480 
Inhalte von K6rpern 28 
Inlandsarbeiterschutz 706 
Inlandsarbeiterschutzgesetz 711 
Innendriicke, zuliissige (Rohr-

leitungen) 556 
Innenrammung bei Pfiihlen 256 
Innenteerung 446 
Innenverkleidung von Wanden 

403 
Innenverstrich mit Haarmiirtel 

389, 390 
Inschriften, Steinmetzarbeiten 313 
Installationen 636 
-- Kostenanschlag 637 
- fiir Schwachstrom 644 
Installationsschalter 622 

775 

Insulite 403 
- Kiihlraume 536, 537 
- -Linoplatte 216 
Internationales ttbereinkommen 

(Bahntransport) 751 
Invalldenbesehiiftigungsgesetz 705 
Invertlkht 679 
Isolationsmessungen 622 
Isolationspriifer 622 
Isolatoren, Verlegung 626 
Isolierplatten 397 
- Asphalt- 212 
Isolierung, Asphaltoid- 210 
- Heraklithplatten- 209 
Isolierungen 210 ft., 402 
- von Betonmauerwerk 210 
- Materiallieferungen 397 
- Paratect- 210 
Isostone-Bausteine 404, 411 
Isteg-Decke 245 
- -Stahl 231 

"Jaeger"-Schnellmischer 599, 600 
Jalousiebrettel 457 
Jalousieienster 457 
J alousiekastel 455 
Jalousien 288, 457 
Janssen-Pfahle 257 
Japaner 226 
Jauchenabzug 275 
Jauchenrinne 274 
Jespa (Putzdeckleisten) 275 
Jordahlschiene 285 
Joule, Elektrotechnik 618 
Juwelbrenner 679 

Kabe-Baumaterial 404 
-Deckensteine 404 
-Doppelwand 409 
-Eisenbetondecke 243 
-Er:r.eugnisse 404 

- - Tabelle 410 
- -Isoliermaterial 404 
Kabel, Befestigung 286 
-- Kran 624 
Kabelit-Platten 409, 411 
Kabelkrane 227 
Kachelherdsetzen 201 
Kacheliifen 654 
Kachelofenheizfiache, Wiirmc-

abgabe 655 
Kachelofensetzen 201 
Kiimpferstiicke versetzen 183 
Kaju 267 
Kalidarien 522 
KalklOschen 161 
Kalksandsteine 404 
Kalksandsteinziegel 404 
KaJkulation, Allgemeines 114 
- Zwischen- 120 
Kalorifer 669 
Kaltasphaltemulsionen 211, 212 
Kalteinbauverfahren 446 
Kaltverfahren 211, 212 
Kaltwasserbedarf 690 
Kaminabdeckplatten 414 
Kaminaufsatze 414, 417 
Kamine (Heizung) 673 
Kamineinfassnngen 401 
Kaminquerschnitte (Heizung) 673 
Kaminsteine 414 
Kanalarbeiten 179 
Kanalgewiilbemauerwerk 179 
Kanalgitter 182, 271 
- fiir Stallungen 275 
- Strallen- 273 
Kanlllierungen 311 
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Kanalmanerwerk 179 
Kanalrinne 183 
Kaualrohre 402 
Kanalschachtgitter 180 
Kanalsohlenpflaster 180 
Kanaltiberlagplatten 307 
Kanalverschltisse 271 
Kaninchenstalle, Einfriedung 301 
Kantenpressuugen, zeichnerische 

Bestimmuug 49 
Kantholz 314 
- Bearbeitung 318 
- Lochcrbohren 318 
KapitlUe 306 
Kaplan-Turbinen 545 
Kappeugewolbe 84, 169 
Kappstreifen 395 
Karrbahn, Erdarbeiten 141 
Karren, Zweiradriger 574 
Karriolen 574 
Kasko-Versicherung 744 
Kassettenplafond 451 
Kasteugesims 372 
Kastenkippwagen 572 
Kastenrinnen 401 
Kastenwagen 572 
Kathedralglas 469, 471, 472 
Kelheimer Platten 178 
KellerfenRterttirl versetzen 184 
Kellergleiche 505 
Kellergrubenaushub, Vermessung 

503 
Kellermauern anlegen 504 
Kellermauerwerk 165, 169 
Kellerrollen (£tarkstromtechnik) 

625 
Kellerschwamm 527 
Keramik, Architektur 420 
- Bau- 420, 421 
KeramitstraJ3enbanmaterial 437 
Keramitstra,J3enpflaster 438 
Kernbohren 510 
Kern des QllerschnitteR 47 
Kesselbrunnen 513 
Kesseleinmauerungen 207 
Kesselheizfliiche 665 
Kesselherdanban 203 
Kesselnieten 297 
Kesseltrankun'l' 527 
Kiesin 482 
Kiesleisten 402 
Kiesschleuse 551 
Kiesstein, Pflaster 178 
Kilokalorie 13 
Kilowattstnnde 12, 13 
- Leistung 1 i 
Kippen, Erdarbeiten 129 
Kippkarren 574 
Kippwagen 226 
Kippwagentransport 141, 144 
Kirchendach 367 
Kirchenheizlllg 669 
Kittfltissigkeit 313 
Kittmehl 313 
Kiton 441, 446 
Kitondecken 446 
KitonstraJ3endecken 441 
KIappenschriinke (Fernsprech-

anlagen) 643 
KIappenwehre 550 
Klaranlagen 534 
Klii,rbecken 551 
Klarhrllnnen 535 
Klebemassen, Spezlal- 395 
KIeinhauser 526 
KIeinkraftanlagen 556 
KIeinmischer 225 
- "Ideal" 599 
- "Perkev" 600 
Kleinramme 607 

.sachverzeichnis 

KIeinsteinpflastersteine 430 
KIeinwohnungshalls 526 
Kletterdrehscheiben 571, 572 
KIet,terrahmen 571 
KIetterweichen 571 
KIingelanlagen 640, 641 
KIingeltransformatoren 640, 641 
KIinkerpflaster aufbrechen 189 
KIinkerplatten 419 
KIinkerstraJ3enbaumaterial 437 
Klosettanlagen 697 
Klosette, Torfstreu- 521 
Klostergewolbe 84 
Knapen, Trockenlegung von 

Manern 214 
Knapensiphon 215 
Knapenziegel 214 
Knickformeln 36 
Knicksicherheit 36 
Knickspannungen 34 
Kniestockdach 343 
Kniestockdachstuhl 362 
Kniestock-Zangendachstnhl 361 
Koalitionsgesetz 711 
Koalitionsrecht 706 
Kochplatten, Gas- 687 
Kohleverbrauch 14 
Kokolithplatten 403 
- l'rcise· 807 
Kolbenpnmpen 604 
KolbenmeiJ3el 512 
Kollektivvertrage 705 
Kolumbllsgewebe 209 
Kompressoranlage 133 
Kompressor, Aufstellen 134 
- Htitte 134 
Kondenskanal verplltzen 186 
Kondenswasserleitung (Heizung) 

657, 659 
Kopfelsteine 431 
Kornung, Zuschlagstoffe f_ Beton 

220 
Korper, Berechnllng 2.5 
Konservatorien 522 
Konservierung, Hochbauholzer 

528 
- Holz 528 
Konsistenzformen des Baugrllldes 

488 
Konstruktion, Ellipse 31 
- Korbbogen 31 
- Parabel 31 
- Schwanenhals- 31 
- von" 31 
Kontrollapparate, Wachter- 644 
KonuRbetonpfahle 257 
Konns-Pfahlmaschine 257 
Koordinatenmethode, Vermes-

sungswesen 501 
Kopfbtige 341 
Kopfrasen 153 
Kork, Ktihlriinme 536 
Korksteine 404, 405 
- Tabelle 410 
Korksteinersatz A_ T., Preise 207, 

208 
Korksteinplatten 409 
Korksteinplattenisolierung 537 
Kornsche Grenzknrven 222 
Kosten, allgemeine 115 
Kostenberechnlllg 114 
Kosten, Gertist- 115 
- GeRchafts- 115 
- Maschinen- 115 
- Solbst- 115 
Kraftanalyse 121 
Kra.ftbauverfahren, Betonher-

stellung 247 
Krafteinheit 12 
Krafterzeugung, Betriebsstoffe 578 

Krafterzeugungsanlage (Wasser-
kraftanlagen) 540 

Krafthaus 557 
Kraftmaschinen 578 
Kraftwagen, Einteilung 563 
Krampenstiele 574 
Kranbahnschienen 65 
- Befestignng 286 
Kran, Derrick- 585, 586 
- Schwenk- 592 
Krane 585 
Krangleistriigel', eiufeldriger 50 
Krankabel 624 
Krankenversicherung 710 
Krankenversicherungspflicht 706, 

709 
KreuzgewOlbe 84, 169 
Krellzhacke 575 
KreuzpflOck 502 
Kreuzungsmaste 560 
Krippen 524 
Kritische Tiefe, Bodenbelastung 

489 
Kronenbohrer 587 
Kronendach 387 
- -Ziegel 414 
Krtippelwalm 342 
Kruskopfverfahren 528 
Kiichenausgtisse 696 
Ktichensparherd abbrechen 191 
Kugel (Stein), Steinmetzarb_ 30[) 
Kngelstehlager 610, 611 
Ktihlanlagen 535 
Ktihlriinme, GroBe 536 
- I~ollerung 536 
- Kiiltebedarf 536 
- Ranmtemperaturen 536 
Kiihlraumisolierung 411 
K iihlraumttiren 537 
- Preise 537 
Ktihlrohrsysteme 536 
Ktihlllng, maschinelle 535 
Kiihlzement 219 
Ktindigungsklausel (Versicherung) 

736 
Knnstasphalt-Mastix 397, 427 
Kunstkalkstein 405 
Kunstmarmor 403 
Kunstmarmorarbeit 209 
Klllstsandstein 405 
Kunstschiefer 390, 402 
Kunstschmiedearbeiten 271 
Klllststein 311 
Kunststeinerzeugnisse 412 
Kunststeinindustrie 402 
Klllststein inkrustieren 311 
Klllsttnffsteine 405 
Kupferbleche, Spenglerarbeit 399 
Kuppelbauten 342 
Kuppelgewolbe 169 
Kupplungen 610 
Kuratorien fUr Wirtschaftlichkeit 

112 
Kyanisieren 527 

Ladekoeffizient (Erdarbeiten) 129 
Ladekosten (Erdarbeiten) 131 
Lafargezement 219 
Lageaufnahmen 499 
Lager 610 
Lamberien 451 
Lamhrisftillllngen 403 
Lamellenheizkorper 669 
Lampenschaltlmgen 630 
Landwirtschaftliche Anlagen 522 
Langtennengeriist 198 
Lastenaufzng 572, 614, 615, 616 
Lattentiir 332, 371 
Lattenzaune 3~6 



LattenziLune, abtragen 384 
Laufdraht fiir Einfriedungen 335 
Laufruten 608 
Laufwerk (Wasserkraftanlagen) 

540 
Laufwinde 590, 591 
Lawn-tennis-Einfriedungen 301 
Leerdach 348 
- mit KehlbaJken 348 
Lehmschlagtennen 525 
Leichtbetonplatten 407, 409 
Leim, Preis 458 
Leistenniigel 395 
Leistensteine 431 
Leistensystem 400 
Leistung, installierte (Wasser-

k1'aftwerke) 541 
Leistungsfaktor 112 
Leistung, optimale 113 
Leistungsiiberpriifung 120 
- Aufnahmen 120 
- Aufwand 12J. 
- Schaubilder 120 
Leistungsmesser 621 
Leistullgsschild, Elektrotechn. 620 
Leistungsverbesserungen 122 
Leitergeriiste 197, 198 
Leitergewichte (WasEerkraft-

anlagen) 559 
Leiterhandwagen 574 
Leiterkarren 574 
Leiterkonsolgeriiste 197 
Leitungen, elektrische 623. 628 
Leitungsbemessung 624 
Leitungsgestiinge 559 
Leitungsmaste, Konservierung 530 
Leitungsmaterialien 623 
Leitungsverlegung 625 
Leuchten 629 
LichtstiLr ke 13 
Lieferfrist (Bahntransport) 754 
Liegender Stuhl 361, 362 
Liegenschaftsbewertung 712 
Liegenschaftswert 717 
Liliputbrenner 679 
LlnienwiLhler (Fernsprechanlagen) 

643 
Linkrusta 483 
Linoleum 215, 217 
LinoJeumbeJag 217 
LinoleumunterbOden 217 
Liquidationsvorgang (Versiche-

rung) 739 
"Li~sa"-Doppelfalzziegel 414 
Lithurin 260 
Locher a.usgraben (Einfriedungen) 

334 
Loffelbagger 581, 582 
Lobbeete 522 
LohnIisten 120 
Lokomotivbetrieb 146 ff. 
- Kosten 148 
Losekosten (Erdarbeiten) 131 
Liisen des Bodens 129, 130 
Liitzinn 397 
LosstiLnderwehren 551 
Luftheizung 668 
Luftkammer (Liiftung) 675 
Liiftung 673 
L iiftung>;arten 674 
Liiftungsklappe a.usbrechen 187 
I.iiftungssiebe 213 
Luftzirkula.tion, Trockenlegung 

213 
Luftzngsabdichtung 469 
Lugatozusatz 267 
Lumen 13 
Lux (Beleuchtung) 630 
Luxferglas 4 72 
Luxferprismen 472 

Sach verzeichnis 

Maderon 575, 576 
Makadam 446 
MakadamstraJlen, Arbeits-

leistungen 423 
- Aufbrechungen 423 
- Materiallieferungen 422 
- Oberfiiichenbehandiung 426 
Malerarbeiten 47-4, 477, 478 
Mannesmann -Stahlrohre, 

Armaturen 41 
- - Preise 275 
- - TragfiLhigkeit 40 
Mansardbinder 373 
Mansarddach, uberhohtes 368 
Mansarddacher 343, 347, 367, 375 
Mantelreibung 497 
- PfiLhle 497 
Mantelrollen (Starkstromtechnik) 

625 
Markenschutz 750 
Marktwert (Liegenschaften) 715 
Marmorglas 469 
Maschinen 378 
Maschinenanlage, elektrische 621 
Maschinenfundamente, Her-

stellung 227 
Maschinengeflechte 300, 301 
- Baumscbulen 301 
- Fasanerien 301 
- Kaninchenstalle 301 
- Rabitz 301 
- Volieren 301 
Maschinenverankerung 286 
Maschinen, zweckmilJligste Ver-

wendung 123 
Masseeinheit 12 
Malle 2 
- alte Wiener 3 
- anderer Staaten 4 
MaJllatte 505 
MaJlsystem 4 
- englisches 4. 
- physikalisches 12 
- russisches 5 
1Ilaste 560, 561, 562 
- eiserne 561, 562 
- GieJl- 227 
- (Wasserkraftanlagen) 559, 560 
Mastixe 446 
Materlalaufzng aufstellen 200 
Materialkonstanten fUr Leiter 

(Wasserkraftanlagen) 559 
Materialvertikaltransporte (Vor-

richtungen) 590 
Mathematik 19 
- gebriiuchliche Zeichen 19 
Mattglas 469, 470 
Mauel'abdeckplatten 415 
Maueransohliisse 401 
Maueranstriche 477 
Maueranstrichmasse 397 
Mauerbiichse ausstemmen 187 
Mauerdurchbruch herstellen 186 
Mauerfriese 458 
Mauerkanten ahstemmen und 

verputzen 185 
Ma.uerlatten 311 
Mauern, Gang- 77 
- Gebiiude-, StiLrke 76 
- Feuer- 77 
- Futter- 77, 78 
- Lichthof- 77 
- Nachbar- 77 
- Stiitz- 78 
- Treppen- 77 
- Trocken- 77 
- Verkleidungs- 77 
MauersiLge. Trockenlegung 212 
Mauerschlitz verputzen 185 
Mauerschmatzen ausmauern 185 

777 

MauerstiLrken 162 
MauerstiLrke bei Wohngebiiuden 76 
Mauerverankerung 328 
Mauerverputz abschlagen 188, 189 
Mauerwerk abstemmen 188 
- ausstemmen 185 
- Beanspruchung 33, 109 
- Bruchstein- 109 
- Fundament- 164, 167 
- Gattungen 167 
- gemischtes 168 
- GeschoJ3- 166, 167 
- Keller- 165 
- Riegel- 168 
- Selbstkosten 11)3 f. 
- -Setzungsn 497 
- Stampfbeton- 236 
- Werkstein- 109 
- Zi8jreI- 109, 163, 167 f. 
- Ziegelgewolbe- 169 
Mauerwerkskonstruktionen (Be-

rechnung) 74 
Maurerhandwagen 573 
Mechanik 12 
MeiJlelschneiden fUr Bohrer 587 
Mensch als LelstungEfaktor 112 
Menschenbewirtschaftung 113 
MeJlinstrumente fiir Durchbiegung 

518, 520 
MeJllatte 505 
Metallanstrich 47.5 
Metallbleche, Gewichtstabelle 68 
MetermaJl 2 
Mexikobitumen 446 
Mexphalt 446 
Mitteldruck-Warmwasserheizung 

663, 667 
Michaelis-Mastpfi1hle 257 
Midosit 260 
Mikro-Asbest 247, 446 
- - (Feuerschutz) 532 
Mikrophon 642 
Mikrosol 481 
Mikrotwephon 642 
MiIko-Pfilhle 257 
Mischheizungen 668 
Mischmaschinen, Durchschnitts-

ll'istungen 225 
Mistbeetfenster 455 
Monche 387 
Miirtelbedarf 162 
Mortelerzeugung 162 
Miirtelmlschmaschine aufstellen 

200 
Mortelmischmaschinen 598, 601, 

602 . 
Miirtelwatproof 267 
Momente 56, 57, 59 
- Balken- 88 
- Biegungs- 50, 51 ·ii2 ·53 
- Feld- 54, 65 
- fUr Platten, Eisenbet·on 88 
- Stiitzen- 1i4, 55 
- Widerstands- 69 
Momentschalter, Elektrotechn. 622 
Monierverputz (Feuerschutz) 533 
MonierwiLnde 237 
Monumentalarbeiten, Steinmetz-

arbeiten 313 
- Inschriften 313 
Mosaikfondplatten 419 
Mosaikfriesplatten 419 
Mosaiksteine 430 
Mosaikterrazzo 406 
Motor, elektriseher 620 
- Benzin- 579 
- Benzol- 579 
Motorbauarten, elektrische 620, 

621 
Motorengeneratoren 621 
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Motorramme 608, 609 
- Hochleistungs- 608 
Motortriehwagen 572 
Muffendruckrohre (Wasser-

leitungen) 691 
Muffenrohre 413, 691 
- Formstiicke 413 
Muldenkippcr 141, 142, H5 
Muldenkippwagen 572 
MuldenriDDen 401 
Miinzeinheiten 6 
Muskelleistung, menschliche 113 
Muf3linglas 469, 470 
Musterschutz 750 
Mutterschrauben 297 
"Myria"-Pumpen 604, 605 

Nachbarmauern 77 
Nachimpr1ignierung 528 
Nachlaufkatze 608 
Nachreinigung, hiologische 535 
Nagel, Bedarf, Eisenbeton 228 
- Durchschnittsgewichte 297 
- Haken-, Preise 302, 398 
- Preise 398 
- Schiefer- 386 
Nagelpfiock 502 
N agelzange 575 
N aDverfahren, Betonherstellung 

247 
Naturschiefer 388 
- Preise 386 
Nebengebilude, GriiJ3enangaben 

522 
Nettogefiille, Wasserkraftanl. 541 
Neupflasterungen 432, 433, 434, 

435 
- auf makadamisierter Unterlage 

432 
Neusiedler Bauplatte "Solomite" 

405 
Neuwert (Versicherung) 74.4 
Niederdruckdampfheizungen 683 
Niederschlagswasser-Falleitungen 

702 
Niederdruck-Warmwasserbeizung 

663, 666 
Niederdruckwerke 539 
Nieten 297, 398 

Blech- 297 
- Briicken- 297 
- Kessel- 297 
- Tender- 297 
Niethiimmer 586 
Nivellierinstrument 501 
NODDen, Dachdeckung 387 
NormalbreDDer 679 
Normalspannungen 31 
NormalstraJ3engclander 277 
NormenausschuLl 96 
Normcnbliltter, Osterreich 97 
-- Deutschland 97 
- Tschechoslowakei 97 
Normung im Bauwesen 96 
Normwagen 573 
Nummeruschrilnke, elektrische 

641 
Nutzgefilile 541 

Oberflachenbehandlung mit Erd-
iilasphalt 426 

- MakadamstraDen 426 
- (StraJ3enbau) 446 
Oberflachen von Kiirpern (Mathe

matik) 28 
Obergewichtsklappen 550 
Oberlichten :n8, 279, 449 

Sachverzeichnis 

I Oberlichtiiffner 466, 468 
Ochsenaugen 342 
Ofenbau 201, 202 
Ofenheizung 652 
Oien, eiserne 652 
- - GriiJ3e 654 
- aus Rippenrohrelementen. 659 
Ohm 618 
OlpiJ3anlage 699 
Onig 96, 97 
onig-Kurve 221 
Oparitghts 469 
Orkit-Schutzanstrich 261 
Ornamentglas 469, 471 
Ortspfahle 21;4-, 257 
- Ziiblin 257 

Packiage 427, 446 
Packstall 415 
Panzerverglasungen 471 
Papierrohre (Starkstromtechnik) 

626, 627 
Pappedacher, Reparaturen 395 
Parallelschaltung 619 
Parapetstock 448 
Paratect 211, 212, 261, 397, 480 
Paratectemulsion 211 
Paratect-Isolierungen 210 
Parkettboden ausstemmen 463 
Patenta.nmeldung 747 
Patent, Einspruch 748 
Patententeignung 747 
Patenterteilung 747, 748 
Patentrecht 746 
Patentregister 747 
Patent schutz 748 
Patent, Urkunde 748 
- Vorpriifung 748 
-- Zusatz 747 
Paternoster-Bauaufzug 592 
Patschokierung 17(\ 
Paxhohlsteine 411 
Pech 446 
Pechiilmischungen 427, 446 
Peiner-Trager 63, 64 
Peltonriider 546, 555 
Pendelschniire 624 
Pendeltiirbander 466 
Penetrationsverfahren (Teer-

trank) 427, 428 
Perfax 261 
Perfektliifter 288 
Periodenmischer 598 
Perkins-Heizungen 663, 667 
- -Rohre 667 
Perronsteine 307 
Personenaufzug 613, 614 
Peschelrohre 627, 628 
Petmexebano, Erdiilasphalt 427, 

428 
Petrokiasit 135 
Petroleum 578 
Petrolmotortraktor 581 
Pfahle 382 
- Abbiirdungs- (Stern) 254 
- -Anordnung 255 

Betonrohr- 257 
Explosiv- 257 
gerammte 256, 495 
Konservierung 530 
Milko- 257 
Ortbeton- 495 
Orts- 254, 255, 256 
Prel3beton- 251. 257 
Probebelastung 254 
Ramm- 254 
Rammrohr- 257 
Rohrbeton- 257 
schwebende 254, 256, 495 

I 
Pfahle, spit-zenfeste 495 
- Spiil- 495 
- Stand- 254 
- StrauJ3- 257 
- Tibet- 257 
- Tragfahigkeit 254, 509 
Pfahl abschneiden 382 
- ansehuhen 382 
Pfahlbelastung 254 
Pfahldurchmesser 50!) 
Pfa.hl einrammen 382 
Pfahlgriindungen 495, 508 
Pfahl, Ring anlegen 382 
Pfablroste 508 
Pfahl spitl!en 382 
Pfahlstarke 256 
Pfahlsysteme, Anwendbarkeit 256 
Piannen.teine 309 
Pleiler 306 
- gemauerte 74 
Pferdemuscheln 418 
Pferdestalle 523 
Pferdestiirke 12 
Pfetten 341 
- Durchlauftra!!'er 341 
Pfettendach m. -Hangewerk 352 
Pietten, Montage 376 
- Stahl 17 
Pflaster, Bruchstein- 178 
Pflasterer karren 574 
PflasterfugenverguJ3 (VollverguJ3) 

443 
Pflaster, Granit-, aufbrechen 189 
- Holzstiickel-, abt,ragen 189 
- Kiesstein - 178 
- Klinkerziegel- 179 
Pflasterplatten 415 
Pflaster ritzen 310 
- Tonplatten-, aufbrechen 189 
PfIastersteine 307, 430 
- schlichten 431 
Pflaster, ZiegeI - 178 
Pflasterung, Holzstiickel- 439 
- mit Gehsteigsteinen 435 
- - Halbwiirfeln 433 
- - Kelheimer Platten 444 

Kleinsteinen 435 
- - Kiipielsteinen 434 
- - Platten 435 
- - Reihensteinen 434 
- - Steinzeugplatten 4H 
- - Werksteinplatten 444 
- - Zementplatten 444 
- vertikaler Flachen 445 
- Ziegel- 177 
Fflasterungsarbeiten (Hochbau) 

443 
Pfosten 334f. 
Pfostenrinne 182 
Pfostenstockfenster versetzen 184 
Pfostenverschalung abtragen 384 
Pfosten versetzen 334 
Phasenspannung 620 
Phasenverschiebung 619 
Phllophor 268 
Piezometerlinie 542 
Pissoiranlagen 698, 699 
Pissoir mit Wasserspiilung 699 
Pissoirverschliisse 272 
PiJ3rinne herstellen 185 
Pixroad 446 
Plachen-Federznggarnitur 291 
Plachenmaschinen 291 
Plafond, Balken- 451 
Plafond, Holz- 451 
- Kassetten- 451 
Planieren 154 
Planisol 407 
Plastizitate;grad (Griindungen) 492 

I Plateauhandwagen 573 



Plateaukarren 57"
Plateauwagen 572 
Plattenbalken versetzen 183 
Platten, Balkon- 307 

Brunnenabdeck- 307 
Deck- 183, 307 

- Deck-, ausliisen 190 
- Fassaden- 420 
- Gelander- 307 
- gerippte 420 

Gesimshauge- 183, 307 
Griindung 489 
H artgestein - 312 
Heraklith- 216 
Kanaliiberlag- 307 
Kelheimer- 178 

- Schachtabdeck- 307 
f. Scheidewande, Preise 411 
Sockel- 183, 307 
Sockel-, ausliisen 190 
Terazzo- 415 
Trottoir- 309, 415 
Ton- 178 

Plattenpflaster 307 
- Kelheimer-, aufbrechen 189 
-- Preise 435 
- Reinigung 438 
Plattensicherungen, Elektro-

technik 622 
Plattenverkleidungen 312 
Plattenverlegen, Pflasterung 438 
- Wandverkleidungs- 307 
- Werkstein- 178 
- Zement- 178, 415 
Platzel, biihmische 84, 169 
Platzelgewiilbe 170 
Podeste 307 
Podesttreppe 381 
Podien 462 
Polarplast 268 
Polizze 730 
Polsterhiilzer 326, 458 
Piilzungen 151, 161 
Porenwasser 496 
Porrmaste 562 
Porsal 261 
Portlandzement 219, 220 
Porzellantiille (Starkstromtechn.) 

625 
Postamente, Steinmetzarbeit 306 
Pramie (Versicherung) 736 
Pramienzuschlage (Versicherung) 

736 
Preis (Liegenschaften) 714 
Premier-Risque-Versicherung 735, 

745 
Preolit 262 
PreLlbeton 234 
PreLlbetonpfiihle 251, 257 
PreLlbetonverfahren 251 
- Anwendung 251 
PreLlkiesbedachungen 396 
PreLlkiesdacher 396 
PreLlluftanlage 133 
- Kosten 137 
PreLlluftbohrhammer 552 
PreLlluftlPitung 133, 134 
PreLlluftstampfer 587, 588 
PreLlluftwerkzenge 586 
Prioritatenschutz 749 
Prismenglas (Feuerschutz) 533 
Privatgasleitungen 676 
Probebelastung des Baugrundes 

487 
- von Pfiihlen 497 
Probebelastungen 490, 515, 516 
Probegruben 487 
Probelast .';16, 520 
Proberammungen 497 
Produktionserh6hungen 121 

Sachverzeichnis 

Profileisen, Widerstandsmomente 
69 

Prolapin-Miirtelzusa,tz 268 
Propellerturbinen 545 
Proportionalitatsgrenze 32 
Psychotechnik 114 
Psychotechnische AUA/ese 114 
Pufferschacht, Wasserkraftanlage 

539 
Pulsionsliiftung 674 
Pultdach mit Bockpfette 34-4 
- - Flugstuhl 345 
- - Kehlbalken 343 
- - liegendem Stuhl 3-!6 
- - stehendem Stu hi 347 
Pumpe, Bau 605 

Kolben- 604 
"Myria" 604, 605 
Saug- 151, 605 
Uta- 606, 607 
Ventil- 604, 

Pumpen 514,. 604ff. 
Bau- 151 
Diaphra,gma- 152, 605 
Druck- 151 

Pumpenanlage 1.52 
- fiir Rrunnen fi14 
Pumpenheiznng 663 
Pumpenkraftwerk 540 
Pumpenspeicherung 539 
Pumpen (Wasserkraitanlag.) 540 
- ZentriiugRl- 152, 604 
Pumpkret 227 
Purigo 262 
Putz 175 
- EdeJ- 175 
- Kratz- 175 
- Spritz- 175 
Putzdeckleisten (Jespa) 275 
Putzro bre 271 

Quader, angemauerte 306 
- Bearbeitung 410 
- Briickenunterlags- 306 
Quadersteine, angemauerte :306 
Quadrateisen, Gewichtstab. 68 
Quarrite 446 
Quecksilberdampfgleichrichter 

621 
Quellenschachtdeckel 272 
Querdach 342 
Querfriesstiick einsetzen 452 
Querkriifte 54, 55 
Quervert-eilungseisen, Eisenbet. 88 
Quetschgrenze 32 

Rabit 268 
- -Amon 262 
- -Fluat 262 
- -Terol 263 
Rabitz-Einfriedung 301 
Rabitznetz 209 
- Preise 207 
Radeldraht 228, 229 
Radia,tor 659, 660, 669 
- Heizflache 659 
Radiatoriifen 682 
Rahmen, beiderseits eingespannte 

58 
Dach- 59 

- Dreieck- 59 
- Eisenbeton- 238 
- Statik 58 
Rahmenfenst.er 455 
Rahmengestell 371 
Rahmentrager 57 
Rahmen, Zweigelenk- 58 
Rammbii,ren 608 

Rammen 607ff. 
Rammformeln 255, 496 509 
Rammpfilhle 254, 2.56 
- Eisenbeton- 256 
Rammrohrpfahle 257 
RammstoLl 496 
Rammvorrichtung 255 
Rammwirkung 496 
Rampe, Inhalt 30 
Randstein, abtragen 191 
Randsteine 415, 430 
- Trottoir- 309 
Randsteinleglmgen 434 
Rapiddecke 246 
Rasenziegel 153 
Rasselwecker 640 
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RastschlieLlen 321, 322, 325, 326 
Rationalisierung 112 
Rationalisierungsbestrebungen 

112 
Rauchfangaufsatz 183 
Rauchfangabsperrtiirl heraus

brechen 187, 191 
Rauchfangausputztiirl ausbrechen 

191 
Rauchfanggeriist 199 
Rauchfangputztiirl herausbrechen 

187 
- versetzen 184 
Rauchfang, russ., ausstemmen 187 
Rauchrohrloch ausstemmen 187 
Raumheizung 634 
Raummischungsverhaltnis 220 
Raumtapezierung 483 
Raumtemperaturen 649 
Rautennetzwerkdacher 377 
Rautenziegel 387 
Raymondpfahle 257 
Realschiitzungsordnung 715 
Rechen, eiserner 575 
Rechteckbalken, Querschnittsab-

messungen 320, 321 
- Stiitzweite 321 
Reflektoriifen 681 
Reformkorksteine,Tabelle 410, 411 
- Verwendung 405 
Regenkasten 271 
Regenrohre 702 
Regie, Bau- 115, 117 
- Zentral- 115, 117 
- Zuschlag 115 
Reibung 12 
- -zahl 12 
Reibungszahlen (gleit. Reibung) 

79 
Reichsforschungsgesellschaft, 

Deutsche, f. W.irtschaftlichkeit 
112 

Reihenhaus 522 
Reihenschaltung 619 
Reihensteine 431 
ReiJ3boden 374, 375 
Reklamation (Bahntransp.) 755 
Reklamebeleuchtung 633 
Rentabilitat, Schleppbahn 17 
Rentenrechnung 22 
Restaurationsherde 203 
Rettungsaufwand (Versich.) 737 
Richtlatte 505 
Riegelgerlist 199 
Riegelmauerwerk 168 
Riegelwande 329 
Riementrieb 611 
Riemenverbindungsschrauben 298 
Riesenschotterdecke 442 
Rinderbarren aus Steinzeug 418 
Rindviehstalle 523f. 
Rinne, Dachboden- 371 
Rinnen, Dachwasser- 373 
Rinnenhaken 398 
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Rippenbleche, Preise 277 
Rippenglas 469, 470 
Rippenplatten 88 
- einfache Bewehrung 91 
Rippenrohrheizflache, Kosten 659 
Rippenrohrheizkiirper 659 
Risiko (Versicherung) 729 
- Zuschlag 115 
Rodungsarbeiten 152ff. 
Rohbeschau 191 
RohgefllJIe 541 
Rohglas 469, 471 
Rohgullglas 471 
RohiiI 578 
Rohrbetonpfahle 257 
Rohrbodenschalung 325, 326 
Rohrbodenverputz abschlagen 189 
Rohrbrunnen 512 
Rohrdeckenschalung 324, 328 
Rohrdielen 207, 409 
- Preise 411 
Rohrdrahte (Starkstromtechnik) 

628 
Rohrdiibel, Cabriil 374 
Rohre, Asbestzementschiefer 413 
- Eisenbeton- 545 
- gerade 271 
- Holz- 514, 545, 555 
- nahtlose, Lemberger 692 
- schottische, Gewichte 701 
Riihren, Abort- 271 
- Drainage- 271 
Riihrenkessel 669 
Rohrgewebe 209 
Rohrhaken 398 
RohrIeitung, Befestlgung 286 
- Kosten 556 
- Kraftwerke 554, 555 
Rohrmaterial f. Wasserkraftanlag. 

554, 555 
Rohrpatronensicherungen 622 
RohrschelIen f. Heizrohre versetz. 

186, 398 
Rohrstifte 296 
Rohrverlegung 626 
RohrzelIendecke WayLl 244 
Rohsteine 306 
Rohteer 427 
Rollbahnkippwagen 226 
Rollbalken 288 
- Garage- 289 
- HoIz- 289 
- Stahl- 289 
Rollendiibel (Starkstromtechnik) 

625 
Rollenschelle (Starkstromtechnik) 

625 
Rollenverlegung (Starkstrom-

technik) 625 
Rollgitter 289 
Rollschutzen 550 
Rollschutzwande 288, 464 
Rostflache. Hiichstbelastnng 509 
Rostsehutzanstrich, Maste 562 
Rostschwelle befestigen 383 
Rotationsbohren 510, 511 
Rouleaux 288 
Ruberoid 212 
- -Anstrichmasse 397 
- -Isoliermaterial 397 
- -Klebemasse 397 
- -Pappe 397 
Riickstausicherung (Abgase) 689 
Ruhrwerkmischer 601 
Rundeisen 276 
Rundholz 329 
- beschlagen 317 
- schneiden 316 
- Stockpreis 317 
Rundkipper 572 

Sachverzeichnis 

Rundlitzenseile 612 
Rundstahl 231 
- -Bedarf 232 
- Beton-, Verarbeitung 234, 235 
- -Kaliberzuschlilge 232 
Riiplng-Sparverfahren 529 
- -Verfahren 527 
Rusticken 173 r. 
Rustornit 446 
Riistwagen 574 
Riittelbeton 251 

"Sachsen" Firstziegel 414 
Saulen 275 
- gemauerte 74 
- gulleiserne, Kniclrung 37, 39 
- Eisenbeton 237 
- Flullstahl 37 
- Holz 38 
- Schweilleisen 37 
SaulenfULle 275 
Saulenschafte 306 
Saulensehube 275 
Sllttigllngssystem, Tankanla.,ooen 

568 
Sa.ftverdrangnngsverfahren (Bou-

cherie) 528 
Salzsaure, Preis 397 
Sammelbrunnen 506 
Sanap\an, Unter\agsboden 216 
Sandasphalt 446 
Sandboden, Flachgriindungen 491 
Sandgitter 302 
Sandschuttungen 508 
Sanitare Einrichtungen 696 
Sauggasmotoren 579 
Saughiihe 604 
SaugIiiftung 674 
Saugpumpe 151 
Saumbleche 399 
Saumleisten 402 
Saumrinnen 402 
Saumstreifen 399 
Satteldachbinder 373, 376 f. 
Satteldach mit Firstpfette 349.351 
Sat,teldach mit Kehlbalken 350 
Saxoniamaste 562 
Sehablonen. franziisische 391 
Schachtabdeekp\atten 307 
Schachtbrunnen 513 . 
Schachtdeekel 272 
Schachtdeckel vel'Setzen 184 
Schaden (Versieherung) 737 
Sehadensanzeige (Versicherung) 

738 
Schadenserhebung (Versieherung) 

738 
Schadenliquidation 744 
Schafstlille, Stalltiefe 524 
Schalenkupphmg 610 
Sehallbeton 226, 227 
Schaltanlagen 623, 635 
Schalter, Grnppen- 630 
- Kronen- 630 
- Serien- 630 
- Wechsel- 630 
Schalttafeln 623 
Schaltungen, elektrische 618, 641 
Schalung beistellen 200 
- Decken- 324 
- Kosten 234 
- Materialbedarf 229 
- Rohrdecken- 324 
- Stukkatur- 324 
Schalungen, Arbeitsaufwand 227 

228 
Schappe 511, 512 
Schardach auf Bockstubl 360 
SehlitZUllg (Feuerversichernng) 724 
- (Liegenschaftsbewertun&) 713 

SeMtzung (LiegenRchaften) 725 
ScMtzungskosten von Gebauden 

727 
Sehaufelstiele 574 
Schaufensterbeleuchtung 633 
Scheibenkupplung 610 
Seheinhakenstifte 296 
Seherengitter 290 
Scherers flammenfeste Impra-

gnierung 482 
Scherspannungen 33 
Scheuertiefe 525 
Schichtenlinien 502 
Sehiebebiihnen 571 
Schiebegitter 290 
Schiebekarren 569 
Schiebetor 278, 280 
Sehie btruhe 574 
Schiedspruch (Versicherung) 738 
Schiefer, Asbest- 386 
- Asbestzement- 388, 390 
- englischer 386 
- Kunst- 390 
- Natur- 386, 389 
Schieferdacher 388 
Schiefernligel, Preise 386 
Sehienenbiegepresse 575, 576 
Schienenbohrapparat 575, 576 
Schienenho bel 575 
Schienenkalts1lge 575. 576 
Schienenprofile 570 
- Tabelle 572 
Schienenrucker 575, 576 
Schienentraggabeln 575 
Sehienentragheber 575 
Sehienentragzangen 575 
Schiffbiiden 459 
Schiffskabel 624 
SchiffsmUhlriider 538 
Schiffstonne 2 
Schindeldiicher 338 
Schindeleindeckung abtragen 

384 . 
ScbindeIn, Abmessungen 332 
Schlackensteine 406 
- Mansfelder- 437, 438 
SchlackenziegeI 406 
Schlagbohrer 131, 132 
Schlagbrunnen 512 
Schlaghammer 575 
Sehlagkrampen 575 
Schlagleiste abnehmen 452, 453 
Schlagwerk, Rammen 607 
Schlagwerkzeug, elektropneumati-

sches 589 
Schlammbiichsen 311, 510 
SehIangenbohrer 587 
Schlauchwaage 503. 504 
Schleppbahnrentabilititt 17 
Schleuderbetonmaste 562 
Schleudermaste, Preise 562 
Sehlichtnngskommission 705 
Schlielleneisen 68 
Sehliellen versetzen 184 
Sehlosserarbeiten 465 
Sehluffe 494 
Schlufftone 488 
Sehmatzen einbrechen 188 
Schmelzsicherungen 622 
Schmelzzement 219 
Schmiedearbeiten 271 
Schmiermittel 578 
Schmiernng 579 
Schneckenbohrer 512 
Schneelast 109 
Schneerechengitter 301 
Schneideformen f. Bohrer 587 
SchnelIbohrhlimmer 586 
Schnellmischer "Jaeger" 599 
Schnellschlagbohren 510 



Schnellnmlauf-\V armwasser-
heizuug 663 

Schnittholz, Bearbeitung 319 
- Preisbildung 317 
Schnittmaterialien (Holz) 314 
Schniirboden 374, 375 
Schnurgeriiste 503 
ScbniirlguJ3glas 471 
Schnurverlegung (Starkstrom-

technik) 626 
Schornsteinaufsatze 286, 287 
- mit Verlaugeruugsrohr 287 
Scbornsteine fiir Dampfkessel-

anlagen 204 
- fiir Dampfkesselfeuerungen 205 
- (Feuerschutz) 533 
- gemauert 79 
Schottergabel 575 
Schotterkruste aufhacken 431 
SchotterstraJ3en ohne Grundbau 

424 
Schotterwagen 573 
Scbotterwurfgitter 302 
Schottische Rohre, Gewicbte 701 
Schragengeriist 196, 199 
Schrauben 297 

Briieken - 299 
Geriist- 299 
Gewichte 300 
Holz- 299 
Mutter- 298 
Riemenverbindungs- 298 
Weichen- 299 

Sehraubenventilatoren 675 
Schraubenwinde 591 
Schuberausspanner 290, 291 
Schubfenster 455, 456 
Schubkarren 575 
Sehubspannuugen 92 
Schubtor 450 
Schultreppen 462 
Sehuppenglas 469, 470 
Sehiirfung 487 
SchuJ3tenne 554 
Sehiittb6den 525 
::';chiitthiihe fiir Gctreide 525 
Schiittstoffe, Einheitsgewichte 75 
- B6sehungswinkel 75 
Scbntzblenden 199 
Schiitzenwehre 550 
Schutzgassysteme, Tankanlagen 

568 
Scbutzrechte 746 
Schutzstander 274 
Schutzvorschriften 708 
Schwachstromanlagen 643 
Schwachstromtechnik 640 
Scbwarzbleche 399 
Sehwarzpulver 135 
Schwebende Pfahle 254 
SehweinestliJle, Raumbedarf 524 
Schweizer Stuhl 361 
- - auf Stich 361 
- - mit Kniestock 363 
Sehwellen, Lebensdauer 529 
Sehwellenbohrer 575 
Schwellenbohrmasehine 575, 576 
Schwellenfundamente fiir Maste 

562 
Schwellenroste 507 
Sehwellentraggabeln 575 
Schwellentragzangen 575 
Seh wellrost 383 
Schwemmsteine 405 
Schwenkkran 592 
Schwerkraft-Warmwasserheizung 

663 
Schwerpunktermittluug 17 
Schwerpunkte von K6rpern 28 
Seemeile 2 

Sachverzeichnis 

Seilbohren 510 
Seile, Draht- 611, 612 
- Rundlitzen- 612 
Segmentwehre 550 
Selbstroller 288 
Selbstschalter 622 
Sellers-Kupplung 610 
Senkgruben 521 
Senkkasten 508 
Serienscbaltung 619 
Sesselleisten 458 
Setzhammer 57!; 
SetzmaJ3, Beton 222 
- Eisenbeton 229 
Setzprobe (Slumptest) 222 
SetzuugenbestehenderGebaude498 
- des Baugrundes 497 
- im Mauerwerk 497 
- Vorausbestimmung 491, 493 
- Zulassiges MaJ3 498 
'Sheddach 368, 369 
Sheetasphalt 428, 446 
Sheetaspbaltdecke 429 
Sicherheitssprengstoffe 135, 136 
Sickergruben (Klaranlagen) 534 
Siderosthen-Lubrose 263 
Siebgrenzkurven 229 
Riebkurven 221 
Siederohre 658 
Siedlerhiiuser 520, 522 
Siedlungswesen 520 
Siedlungszonen 521 
Sika, normalbindende 269 
- schnellbindende 34, 269 
Sillier 446 
SilikatstraJ3en 441, 446 
Silo 238 
- Betonverteiluugs- 226 
Silozellen, Wanddruck 78 
Simpsonsche Regel 27 
Siphon, versetzeu 184 
Slumptest 222 
Sockel, abnehmen 453 
- (FuJ3boden) 458 
- (FuJ3boden) abnehmen 46.'l 
Sockelplatten 183, 307 
- alls16sen 190 
Sockelsteine 414 
Sohlbanke 183, 308 
Sohlengefiille 54 2 
Sohlschalen, Steinzeug- 418 
Solidititbeton 446 
Solomite, Verwendung 405 
Soziale Baubetriebe 112 
- Lasten 115 
Spaleeksche Tabellen 679 
Spaliere 301 
Spaliertiiren 449, 466 
Spalettkasten 457 
Spanndrahtmontage 627 
Spannllug, elektrische· 618, 635 
Spannungen, Biegungs- 44 

Haft- 93 
Knick- 34 

- Scher- 33 
- Schub- 33, 92 
- Torsions- 34 
- Zug- 93 
Spannuugsabfall 559 
Spannungszeiger 621 
Sparren 341 
Speicher, elektrischer 694 
- (Gas) 684 
Speicheriifen 655 
Speicherwerk, Wasserkraftanl. 539 
Spenglerarbeiten 397 
Spezialgeriistungen 197 
Spezialglas 469, 470 
Spezialmaschineuglas 470 
Spezialpappe 395 
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Spezialpapp\ldiicher, Konservie-
ruugsanstriche 396 

Spickpfahle 508 
Spiegelglas 469 
Spiegelstufen, Steinmetzarbeit 308 
SpieItiir 450 
SpieJ3dach 387 
Spiralbohrer 511, 512 
Spitzbogendaeh, Zimmererarb. 377 
Spitzendeckungswerk, Wasser-

kraftanlage 539 
Spitzkrampen 575 
Spramex 446 

Erd6lasphalt 427, 428 
Spreugarbeiten 129 

Kosten 131 
Sprengelith 446 
Sprenggelatine 135 
Sprengkapseln 136 
Sprengladung 136 
Sprengsalpeter 135 
Sprengstoffbedarf, Erdarbeit 136 
Spreugstoffe 135, 5.52 
Sprengstuhl mit Bundtramen 355, 

356 
Sprengwerke, Herstellung 199 
Sprengwerkdach 363 
Spreutafeln 403 
Spritz beton, Kostenermittluug 

2409, 250 
- Sandbedarf 250 
- Zementbedarf 250 
Spritzputz 175 
Spritzwurf 173 
Spiilbohren 510 
Splilklosetts 697 
Spiilrohr, Klosettanlagen 697, 698 
Spliltische 696 
Spundwandeisen 284 
Spundwand, Eisen-, Hoeseh 284 
- Larssen 284 
Spurlehren 575 
Stacheldraht, verzinkt 301 
Stacheldrahtzaune 335 
Stadtheizuugen 670 
Staffelzeug, Vermessungswesen 501 
Stahl-Akkumulatoren 621 
Stahl, Festigkeitswerte 32 
Stahlbauwerke 271 
Stablbedarf, Fisenbeton 232, 233 
Stahlbeton Kleinlogel 270 
Stahlbohrer 133 
Stahldrahte, Preise 302 
Stablestrich (Hardner) 270 
Stablfachwerksbinder 17 
StahlmeJ3band 500 
Stahlpanzerrohre (Starkstrom-

technik) 627 
Stahlrollbalken 289 
Stablschwellen, Gleis 570 
Stahlstifte Meltzer, (Diibel) 374 
Staketen 336 
Stakerar beiten 324 
StiilIe, Fensterparapeth6he 524 
- Gangbreite 524-
- Gangh6he 524 
- Gangtiefe 524 
StalIst6ckel 420 
Stampfasphaltdecken 428 
Stampfasphalt.pflaster 429, 446 
Stampfasphaltpulver, Natur- 4.27, 

428 
Stampfbeton, Arbeitszeitaufwand 

226 
Stampfbetonbausteine 414 
Stampfbeton, Durcbbruch 194 
Stampfbeton -lVlauerwerk 236 
Stampfbetonmauerwerk, Abbrueh 

194 
Stampfer 586, 587 
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Stampfplatten 588 
Stander, genieteter 277 
Standpfll,hle 254, 495 
- Lange 256 
Stand~l!ulen 275 
Stangengeriist 332 
Starklichtbrenner 679 
Starkstromglocken 640 
Starkstromtechnik 618 
statik, Bau- 31 
Stationsgeflllle, W 8l!serkraft-

anlage 541 
Staub bekampfung (Makadam· 

stra.Ben) 426 
Staubol 427 
Stauchgrenze 32 
StauhOhe 550 
Stauklappen 550 
Staukorper 550 
Staumauern, Statik 75 
Stau.Bziegt>!gewebe 209, 406 
- (Feuerschutz) 483 
- Prelse 207 
Stau.Bziegelwande 408 
Stauwelte 550 
Steatit 214-
Steckdose, Elektrotechnik 623 
Stecker 623 
Steckvorrlchtungen (elektrlsche) 

623 
Steglocher in Stahltragern her-

stellen 276 
Stehbock 611 
Stehender Stuhl 354 
- - mit Gesimsaufmauerung 357 
Steigleitern aus Holz 373 
Steinarbeiten am Bau 310 
Steinbrecher 596, 597, 598 
Steine 306 
- Bankfu.B- 309 
- Barrlere- 309 
- Beanspruchung 33 
- Bruch- 306 
- Briickenpfeller, Verkleidungs· 

306 
- Grenz- 300 
- Hackel- 306 
- Perron- 307 
- Pfannen· 309 
- Wasserwerk-Sohlenbelag- 306 
Steinfassaden iiberarbeiten 31 t 
Steinflachen bearbeiten 310 
Steinfutter 455 
Steingattungen 304 
- Ausma.Bberechnungen 305 
- Berechnungsgrundlagen 305 
- Druckfe .. tigkeit 305 
- Gewichte 305 
- Verwendungszwecke 303 
Steinholz (Xylolith) 406 
Steinholzbelag aufbrechen 189 
Steinholzfu.BbOden 404 
- (Xylolith) 410 
Steinkarren 574 
Steinkitte 313 
SteinkoWenpech (Hartpecb) 427 
- (Weichpech) 427 
Steinmauerwerk abbrechen 188 
Stclnmetzarbeiten 303, 304, 

311 
- I,ohne 304 
SteinpflasterstraBe, Aufbrechun· 

gen 431 
SteinpflasterstraBen 430 
Steinpflasterung, A ufbrechungen 

438 
- Ausfiihrung 438 
Steinpflasterungen mit Kunst· 

steinen 437 
Steinplattend1lcher 390 

Sachverzeichnis 

Steinschlagasphalt 446 
Steinschlagasphaltdecke 429 
Steinschlagel 575 
Steinschiittungen 154 
Steinwurf 154 
- Pfiasterungen 437 
Steinzeugplatten 418 
Steinzeugrohren 416 
Steinzeugwaren 416 
Stemmarbeiten fiir Mauerwerk, 

Zeitaufwand 194 
Sternschaltung 619, 620 
Steuerfreiheit 721 
Steuerschatzwert 712 
Stichbogengewolbe, Abmessungen 

83 . 
Stichlatte 505 
Stichschaufel 575 
Stlfte, Bau- 296 
- Dachpappe· 296 
- Fenster- 296 
- Rohr- 296 
- Scheinhaken- 296 
- Schiefer- 296 
- Tischler- 296 
- Tiir- 296 
Stiegen aus Holz 452 
- aufspitzen 311 
- iiberstocken 311 
- Weichholzfiir Siedlungsbauten 

521 
Stiegenanhaltstangen 452 
St.legengel1inder 282 
Stiegengrlff abziehen 464 
Stiegengriffe, Knopfe hierfiir 452 
Stiegenruheplatze 190 
StiegenruheplMzeplatten 183 
Stiegenstufen 183, 410 
- ausiosen 191 
- stahlbewehrte 412 
Stockbestandteile, Tischlerarbeit. 

455, 456 
Stockel fiir Pflasterungen 119 
Stockhammer 588 
Stockpreis, Rundholz 317 
Stocktreppe, Zimmererarb. 381 
Stollen 552 
Stollenvortrleb 132 
Stoncyschiitzen, Rollschiitzen 550 
Stopfstange 575 
Storungsraum, Baugrund 489 
Sto.Bbohren 510 
StoJlbohrer 131 
Stragula, Fu.Bbodenbelag 216 
Strangfalzziegel 387 
- Preise 385 
StraJlenbau 422 
StraJlenbelage mit Asphalt 427 
- Materiallieferungen 427 
- mit Teer 427 
StraJlenfahrbahnklinker 438 
Stra.Bengrundbau aufreillen 431 
Strallenkanalgitter 273 
Stra.Benkanalrahmen 271 
Strallenkurven, tJ"berhOhungen 18 
Stra.Benneigungen 1 8 
Strallenolungen 446 
Stra.Benpfiasterklinker 437 
Stra.Benteer 427 
"Strassil" Wasserglas 441 
Straullpf1lhle 257 
Streben, Flullstabl, Knickung 37 
- Gu.Beisen 37, 38 
- Holz 37 
- Schweilleisen 37 
Strebepfeller, Bemessung 76 
StreckgI'enze 32 
Streckmaste 562 
Streckmetall 231, 283 
Streifboden, Einschubdecke 323 

Strelfensicherungen, Elektrotechn. 
622 

Streifkugeln 306 
Streifwagen 573 
Stromarten, elektrlsche 618, 635 
Stromautomaten (Warmwasser) 

686 
- Junkers 687 
Stromende Luft, Trockenlegung 

214-
Stromquellen (Schwachstrom

technik) 640 
Stromschlullvorrichtungen 

(elektr.) 640 
Stromsicherungen 622 
Stromzeiger 621 
Stuckarbeiten, PapiermacM 209 
Stuckmarmorarbeit 209 
Stufen aus Holz 464 
Stuhl, doppelt iibereinanderliegon' 

der 364 
- doppelt iibereinanderstehender 

36i. 365 
Stukkaturarbeiten 207 
Stukkaturdraht, Preise 208 
Stukkaturgeriiste 196, 199 
Stukkaturhaken, Preise 208, 296, 

302 
Stukkaturrohr 207 
- Preise 207 
Stukkaturrohrgewebe 207 
'Stukkaturscbalung 324 
- abtragen 384 
Stukkaturung 209 
- auf Schalung 208 
Stukkaturverputz abschlagen 189 
Stukkolustro 403 
Stukkolustroarbeit, Wand· 

verkl€idung 209 
Stiilpdecke 324 
Sturmkiammern, Preise 386 
Sturtevant·Heizkiirper 669 
Sturzbett 551 
Sturzbleche 399 
Sturzboden 323 
Sturzbodenschalung 325, 326, 328, 

385 
Sturze 308 
Stiitzendriicke 54, 55, 56 
Stiit,zenmauern 74, 76, 77, 78 
- Kronenstlirke 78 
Stiitzenmomente 54 
Subox 482 
Substanzwert (Liegenscbaften)711 
Superzement 446 

Tabakscheuern, Abmessungen 525 
Tafelparketten 460 
Talsperren 539 
Taluspflasterungen 437 
Talussteine 431 
Tankanlagen 563, 564, 568 
- Kosten 569 
Tankverfahren, Holzkons. 528 
Tanzboden, Holzdecken 385 
"Tarbit" 426, 446 
- Teeriilkomposition 427 
Tarifarische Bestimmungen (Bahn-

transport) 757ff. 
- - (Flu.Btransport) 766ff. 
Tarife, internationale (Bahn· 

transporte) 761 
"Tarmak" 446 
Taubenh1luser, Einfriedung 301 
Teer 446 
- destillierter 427 
Teerbeton 446 
Teerbetondecken 427, 428 
Teerdacblack 396 



"Teertalt", SpezialstraBenteer 427 
Teermak 446 
Teermakadam 446 
Teermakadamdecken 427 
Teermischmakadam 446 
Teermischmakadamdecken 427 
Teeriile 426, 446 
Teersand 446 
Teersanddecken 427, 428 
Teersplittdecken 428 
TeerstraBen 427 
Teertrankmakadam 427, 428, 446 
Teertrankmakadamdecken 427 
Tekton 483 
Tektondielen 385 
Telegraphenstangen -Kon-

servierung 530 
-- Lebensdauer 530 
Telephon 642 
Teller-Olsiphon 699 
Temperaturskala 13 
-- absolute 13 
Tendernieten 297 
Tennenbreite 525 
Tennenwande 525 
Tepidarien 522 
Terko 263 
Terrakottasteine, Feuerschutz 532 
Terranova 406 
Terranovaestrich 216 
Terrassengelilnder 307 
Terrazzo 406, 411 
-- -Platten 415 
Teutenzeiger 255 
Thermazell 407 
Tibet-Pflthle 257 
Tiefbohrungen 510, 512 
Tiefgriindungen 506, 508 
Tiefkyanverfahren 527 
Tiefspiilbecken 697, 698 
TUgung, Zinseszinsrechnung 22 
Tischherde 202 
Tischlerarbeiten 447 
Tischlerhandwagen 573 
Tischlerstifte 296 
Tonboden, Flachgrfindungen 492 
Tonerdezement 219 
Tonnengewiilbe 84, 169 
-- -Verstitrkungsgurten 84 
Tonplatten 178 
Tonwaren 416 
Topeka 446 
-- -Asphalt.feinbetondecke 429 
Torbestandteile 447 
Tore 332 
-- Reparaturen 452, 453 
-- Schiebe- 278, 280 
-- vollstandige 449 
-- Wagenschuppen- 450 
-- zweiflfigelige 333 f. 
Torfoleum, Kfihlraume 536 
Torfoleumplatten 407 
-- Preise 411 
Torfstreuklosette 521 
Torgewande 183 
Torkret-Beton 247, 248 
-- Kostenberechnung 250 
Torkretieren (Feuerschutz) 532 
Torkretierung 250 
Torsionsspannungen 34 
Torstock ausbrechen 190 
Torstfirze versetzen 183 
Trager 49, 53, 56 
-- aut mehreren Stiitzen 53 
-- auf zwei Stfitzen 49 
-- auf drei Stiitzen ii6 
-- auf vier Stiitzen 57 
--- Belastungaflme 53 
-- -Bemessungstabellen 69 
-- biegen 276 

Sach verzeichnis 

Trager, Dtlferdinger- 63 
-- Dreieckhltngewerk- 53 
-- Durchlaut-, kontinuierliche 53, 

56 
-- Eisenbeton- 93, 94 
-- Fachwerkbau C- 65 
-- frei aufliegend 86 
-- Gelenk- 57 
-- genietete, Preise 276 
-- genietete, Tabellen 72 
-- Hochbau-, Eisenbeton 87 
-- Peiner- 63 
-- Rahmen- 57 
-- Transmissions- 285 
-- Trapezhll,ngewerk- 53 
-- Stiitzweite 86 
-- verputzen 185 
Tragerwellbleche 293 
Tragflthigkeit des Baugrundes 489, 

490, 491 
-- von Holzbalken 46 
-- dar I-Eisen 71 
-- von Pfahlen 497, 510 
Tragheltshalbmesser 44 
Tragheitsmomente fUr Druckstabe 

35 
-- von Querschnitten 44, 46 
Traglatten 323 
Tragmaste 560, 562 
Tragnetzbleche 231, 283 
Tragplatten, armierte 415 
Tragsaulen 275 
Tragwerke, Beton- 84 
-- Eisenbeton- 84 
Traktor, Petrolmotor- 581 
Trakt.oren 580 
Tramdecken 321 
Tramkasteln 385 
Transformatoren 538, 539, 621 
Transformatorstation 636 
Transmissionen 609 
Transmissionstrager 285 
Transportbahn, Erdarbeiten 141, 

143, 145 
Transportmittel ffir Bauarbeiten 

569 
Traversen ausbrechen 191 
-- versetzen 184 
Traversendecken 77, 328 
Treppen, aufgesattelte 378 
-- belegen, FuBbodenarbeit 462, 

463 
-- Bestandteile 378 
-- Dachboden- 371 
-- eingeschobene 378, 380 
-- eiserne 281 
-- feuerbestandige 533 
-- gestemmte 378, 380, 381 
-- gewundene 381 
-- Leiter- 378 
-- Podest- 381 
-- Stahl- 278 
-- Stock- 381 
-- Zeitaufwand f. Herstellung 380 
-- Zimmererarbeiten 315 
-- zweiarmig 278 
Treppenbeleuchtung 633 
Treppengelander, Zimmerer-

arbeiten 315 
Tricosal 270 
Trillagen 464 
Trinidadasphalt 446 
Trinidad-Epure 427, 428 
Trocal-Winiwal 263 
Trockenbohren 510 
Trockenlegung 411 
-- feuchter Mauern 212 
Trockenmauerwerk 168 
Trogtrltnkung 527 
Tropic 480 

783 

Trottoirklinkerpflaster 438 
Trottoirklinkerplatten 437 
Trottoirplatten 309, 415 
Tuchscherersche Ringdiibel 374 
Tfir, Latten- 332, 371 
-- Bretter- 333, 371 
Tfirbander, Pendel- 466 
Tfirbeschlage, Dreh- 466, 467 
-- Schiebe- 466, 468 
Tiirdiibel 332 
Tfire, Abort- 466 
-- Autzngs- 466 
-- Doppel- 466 
-- Eingangs- 466 
-- Hauseingangs- 450 
-- Spalier- 466 
-- Zimmer- 466 
Tfiren, Blech- 278, 332 
-- einfliigelige 449, 450 
-- Falzverkleidungen 448 
-- feuerbestandige 533 
-- Glas- 278 
-- Harmonika- 468 
-- Klappschiebe- 468 
-- Reparaturen 452 
-- Verrechnung 447 
-- versetzen 184 
-- Zierverkleidungen 448 
-- zweifliigelige 149, 450 
Tfirenbestandteile 44 7 
Tfirfeststeller 467 
Tiirfliigel 448 
Tiirfiillungen 403 
-- einsetzen 453 
Tfirfiillung herausnehmen 453 
Tfirfiillungsgitter 282 
TfirfuBtritte, gehobelte 448 
Tfirfutter 44 8 
-- abnehmen 453 
Tfirgewande 183 
-- abbrechen 190 
Tfirherstellung 166 
Tfirkupplungen 466 
Tfirme, GieB- 227 
Tfiroberlichte 450 
TfirschlieBer 466 f. 
Tiirschoner 466, 469 
Tfirstifte 296 
Tfirstock ausbrechen 190 
-- versetzen 184 
Tfirstiicke 332, 448 
Tfirverkleidung abnehmen 453 
-- verputzen 185 
Turbinen. Francis- 555 
-- Freistrahl- 54 6 
-- Kaplan- 545 
-- Propeller- 545 
-- Spiral- 545 
-- Wirkungsgrad 538, 539, 543 
Turmbauten (Dachstuhl), Arbeits

aufwand 342 
Turmkran 595, 596 

Uhrenanlagen, elektrische 644 
Umformer 621 
Umluttheizung 668 
Ummantelung (Feuerschutz) 532, 

533 
Umpflasterungen 433, 434, 435 
-- mit Kiipfelsteinen 434 
Umschlagsgebiihr 767 
Umz!tunungen 334 
Unfallverhiitung 706 
U nfall versicherung 709, 71 0, 742 
Unfallversicherungapflicht 706 
Unkosten, Baumeisterarbeiten 

154, 155, 156, 157 
Unterbiiden f. Linoleum 215ff. 
Unterdfickerungen 556 
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Unterfangungsaxbeiten 169 
Untergewichtsklappen 550 
Untergrundtypen, Baugrund 489 
Unterlagsteine, Maschinen- 306 
- Trager- 306 
Unternehmergewinn 115 
UnterputzschaIter 622, 623 
Urgewicht 4 
Urlaube 706, 707 
Urmall 3 
Uta-Pumpe 606, 607 

Vakuumlampen 629 
Ventilationsaufsatze 183, 287 
Ventilationsklappe versetzen 184 
Ventilpumpen 604 
Verankerung von Maschinen 286 
Verbleiung, Glaserarb. 471 
Verbolzungen 276 
Verbrennung, Warmetechn. 648 
Verdichtung des Baugrundes 508 
Verdichtungsptahle 489, 508 
Verdoppelungsbiiden 460 
Vergaser 579, 580 
Verglasungen, Blei- 471 
- feuerbestandige 533 
- Gilar- 471 
- kittlose 277 
- Panzer- 471 
Vergolderarbeiten 475, 478 
Verjahrung (Bahntransport) 756 
Verkachelung 283 
Verkaufswert (Liegenschaften) 715 
Verkehrslasten (Hochbau) 107 
Verkehrsordnung, Eisenbahn- 751 
Verkehrswert (Liegenschaften) 

714, 717, 720, 723, 724 
Verkehrswertermittlung (Liegen-

schaften) 720 
Verkleidungen. Decken- 208 
- Wand- 208 
Verkleidungsrahmen 456 
Verkr6pnmgen, Steinmetzarb. 311 
Vermessung im Hochbau 499 
Verputz 185 
- Gips- 173f. 
- Rohrboden abschlagen 189 
- Stukkatur abschlagen 189 
- Zier- 173 
Verputzarbeiten 185 
Verputzherstellungen 172 
Verputzschaden 176 
- Berechnung 177 
Verschalung, lotrechte 331 
- waagerechte 331 
Verschindelung 330, 331, 332 
Versenkbrunnenherstellung 514, 

515 
Versetzarbeiten 183, 408 
Versicherung, Bruchteil- 735 
- Doppel- 734 
- Gebaude- 731 
- Glas- 740 
- Maschinenbruch- 741 
- mehrfache 734 
- Montage- 733 
- Vollwert- 733 
- Wasserleitungsschaden- 741 
Versicherungs-Aktiengesellsch.728 
- -Anstalten, wechselseitige 728 
Versicherungsantrag 729 
Versicherungsbedingungen 729 
VersicherUngsdauer 736 
Versicherungsort 735 
Versicherungspflocke, Ver-

messungswesen 502 
Versicherungssumme 734 
Versicherungsvertrag 729 
Versicherungswert 733 

Sachverzeichnis 

Versitzbrunnen 507 
Verteiler, elektrische 623, 639 
Verteilleitungen, . elektrische, 639 
- - Preise 639 
Vertikalisolierungen 213 
Vialit 446 
Vianini-Rohren 556 
Vierleitersystem 620 
Viertakt-Benzinmotoren 579, 580 
Voll6ren 301 
Volltrankung 527 
Vollwalzung 446 
Volt 618 
Voltampere 12 
Voltmeter 621 
Vorderkipper 572 
Vorlegstufen 307 
Vorratserwarmer (Gas) 683, 684 
Vorschatzung fUr Feuerversiche-

rung 744 
- - (Taxe) 734 

Waaglatte 501 
Waagrill 505 
Wachterkontrollappaxate 644 
Wande 329, 330 
- Eisenbeton- 237 
- Fachwerks- 329, 330 
- feuerbestandige 532 
- Monier- 237 
- Riegel- 329 
Warmeausdehnungszahl 32, 33 
Wii,rmebedarf fiir Raume 649, 651 
Warmedehnung, spezifische 559 
Warmedurchgang 15 
Warmedurchlii,ssigkeit von Bau-

stoffen 649 
Warmeeinheit 13 
- Erzeugung 14 
Warmekasten 203 
Warmeleitfiihigkeit 531 
Warmeleitzahl 404 
Warmemenge, gespeicherte 654 
- spezifische 13 
Wiirmetechnik 648 
Warmeiibertragung 648 
Warmeverbreitung 648 
Warmeverlust 649 
Warmewirtschaft, statistische 

Angaben 14 
Wagenbau 573 
Wagenschuppen 522 
Wagenschuppentor 450 
Wagenwinde 591, 592 
Wandarm (Transmissionen) 611 
Wandbrunnen 696 
Wanddruck in Silozellen 78 
WandheizOfen 681, 682 
Wandichsen 40~ 
Wandschalung 330 
- abtragen 384 
Wandverkleidung ablOsen 191 
- mit Dachpappe 395 
Wandverkleidungen 208, 402, 451 
Wandverkleidungsplatten 307 
Walzasphalt 446 
Walzasphaltdecken 428 
Walzeisentabellen 60 
Walztriiger 328, 329 

Auflagertiefe 329 
Auflagerung 329 

- Grundpreise 276 
- Liingenaufschliige 276 
- Profilaufschlage 276 
- schneiden 277 
Warmwasserbedaxf 693 
Waxmwasserbereltung 693 
Warmw~,sserbereitungsanlagen693 
- Zentrale 695 

Warmwassererzeuger, elektrische 
694 

Warmwasserhelzanlage, Berech-
nung 665 

Warmwa,sserhelzanlagen 683 
Warmwasserhelzllng 663 
- Etagen- 666, 667 
- Stockwerks- 666 
- Wohnungs- 666 
Warmwasserkessel 662 
Warmwasserleitung, Durchflll/3-

menge 696 
Warmwasserspeicher 694 
Waxmwasserversorgung durch 

Gas 683 
Waschbecken 700 
Waschkiichenherd abbrechen 191 
Waschkiichenherde 204 
Waschtlsche 700 
Wasserallslaufstander 514 
Wasserbauholzer, Konservierung 

529 
Wasserbedarf 15, 693 
- Gemeindezwecke 16 
- Gewerbe, Industrie 16 
- Hallsgebrallch 15 
- offentIiche Mstalten 16 
Wasserbeschaffung durch Pumpen 

693 
Wassereinlaillgitter 180 
Wassererfordernis (Zement) 222 
Wassergeschwindigkeit 543 
Wasserglas 441 
Wasserhelzungen 662 
Wasserkraftanlagen, Baukosten 

546, MO 
- Leistung 537, 540 
- Rentabilitatsberechnllng 546 
Wasserkriifte, Einteilung 539 
- Grundwerte 539 
Wasserkraftmaschinen 539 
Wasserkraitwerk, Jahresaxbeit538 
Wasserleitllng, Materialien 691 
Wasserleitungsrohren 692 
Wassersiicke (Gasmesst'r) 677 
Wasserschlo/3 539, 541, 554, 555 
Wagserstandsfernmeldeapparate 

644 
Wasserstandfernmelder 558 
Wasserstollen, Kosten 552 
Wasserumlaufanlage, Warme-

technik 662 
Wasserverbrauch einerTurbine 539 
Wasserversorgung, Einzel- 690 
- ZentraJe- 690 
Wasserwagen beistellen 425 
Wasserwerks- Sohlenbelagsteine 

306 
Wasserzusatz 220, 221 
- Beton 220 
- Eisenbeton 229 
Watproof, Mortel 267 
- raffiniertt's 263 
Watt 12, 618 
Wattmeter 621 
Wattsekunde 618 
Wattstundenzahler 621 
Wayllsche Rohrzellendeeke 2H 
Wechselseitige Versicherllngs-

anstalten 728 
Wechselstrom 619 
Wecker, elektrischer 641, 642 
Wehranlagen 550 
Wehre, automatische 550 
"Teichen 570 
- Kosten 143 
Weichenschrauben 299 
Weidenpflanzungen 154 
Weichholzstiegen 521 
Wei13bleche 399 



WeiBigung 175 
Weitspannielder 559 
Wellblechdiicher, gewiilbte 295 
Wellblechdecken, Berechnung 295 
Wellblech, Deckenkonstruktion 

294 
Wellbleche 292 
- flache 292 
- Gewichtsangaben 292 
-- Querschnittsangaben 292 
- Trager- 293 
- Tragvermiigen 292 
Wellblechgarage, Kalkulation 293 
Wellblechschutzdach 291 
Wellendurchme.sser (Transmissio-

nen) 609 
Wellplatten 388 
Wema-Ankerschienen 284 
Wendeltreppen 282 
Werfgehange 333 
Werksteine, Arbeiten 310 
- Gefalle anarbeiten 310 
- Kanalierung 310 
-- Liicher bohren 310 
- mattschleifen 310 
- polieren 310 
- Saum herstellen 310 
- versetzen 311 
- Zahnleisten herstellen 310 
Werksteinmauerwerk, Beanspru-

chung 109 
Werksteinpflaster aUfbrechen 189 
Werksteinplatten 178 
Werkzeuge der Baustelle 578 
- fiir Oberbau 575 
Wertabminderung (Liegen-

schaften) 721, 722 
Wertcrmittlung (IJiegenschaften) 

713, 714, 715 
Wertverminderung (Liegen-

Bchaften) 720 
Westrnmit 446 
Wetterschenkel 456 
Wideriagerstfi:rken fiir Durchlasse 

und kieine Briicken 82 
Widerstandsmomente von Profil-

eisen 69 
- von Querschnitten 44, 46 
Widerstandsilfen 655 
Wildgatterzaune 301 
Windbretter 373 
Winddruck 108 
Winde, Bau- 591 
- Friktions- 591 
- Lauf- 591 
- Schrauben- 591 
- Wagen- 591, 592 
Windfang 450, 451 
Windfiinge, Reparaturen 453 
Windfangstock ansbrechen 190 
Windtr1iger abbinden und auf-

stellen 375 
Winiwai 481 
- Beta 263, 270 

Bauratgeber, 9_ Aufi. 

Sachverzeichnis 

Winkeleisen 60 
Winkelmaste 560 
Winkelprisma 500 
Winkelspiegei 500 
Wirkungsgrad, Erhiihung 121 
- des Menschen 113 
Wirtschaftshiife 525 
Wirtschaftswege 520 
Wohnhausbau, GriiBenangaben 

526 
Wohnkiiche 522 
WohnstraBe 520 
Wollfilzpappe 216 
Wiirfelfestigkeit (Beton) 219 
Wurfgitter 301, 575 

Xeroton 211, 263, 396, 397 
Xerotonanstrich 211 
Xerotonanstrichmasse 395 
Xerotongrundiernng 211 
Xerotonkitt 211, 395 
Xerotonlack 395 
Xylolith 406, 410 

Zahler, elektrische 638 
Zangendach mit Kniestock 360 
Zapfenliicher herstellen 318 
Zapfstellen, Tankanlagen 569 
Zargen 308 
Zaun, Garten- 336 
Zanne, Bretter- 337 
- Drahtgeflecht- 335 
- -Konservierung 530 
- Latten- 336 
- Stacheldraht- 335 
Zaunsaulen (Packstall) 415 
Zaunstecken 336 
Zeho-Piatten 407 
- Preise 208, 411 
Zeichengeber, elektrischer 640 
Zeitwert (Versicherung) 733, 744, 

745 
Zellenbeton 407 
- Platten 409 
Zement 218 ft. 
- Citadur- 219 
-- Eisenportland- 218 
- friihhochfester 219, 220 
- Hochofen- 218. 219 
- Mindestgehalt 229 
- Normenfestigkeit 224 
Zementdachfalzziegel 414 
Zementdielen 407 
Zementeinpressung 506 
Zementestrich 216, 217 
Zementgun 247, 248, 249 
Zementinjektor 251 
Zementkanone 247, 248, 249 
Zementkunststeine 406, 407 
- FaRsaden 406, 40Q 
Zementmiirtelverputz abschlagen 

185 
lIementmosaikplatten 408 

785 

Zementplatten 178, 415 
- -Dacher 390 
Zementpreise 220 
Zementrohre 412 
Zementschlackenplatten, Preise 

411 
Zentralaggregat, Heizung 669, 667 
Zentralheizungsanlagen 64,9, 656 
Zentralheizungen, kombinierte 

668 
Zentralwasserbeizung 662 
Zentralwasserversorgung 693 
- Anschlull 690 
Zentrifu.'?alpumpen 152, 604, 605 
Zentrifugalventilatoren 675 
Ziegeidiklher 386 
Ziegelgewiilbemauerwerk 169 
Ziegelhohlmauern 521 
Ziegelkarren 569, 574 
Ziegelmauerwerk 163, 167, 169 
- Abbruch 188, 194 
- Beansprnchung 110 
- Durchbruch 194 
- Selbstkosten 163 f. 
Ziegelpflaster 178 
- liegendes 444 
- stehendes 178, 444 
Ziegeipiattenpflaster aufbrechen 

189 
Zierverpu tz 173 
Zimmererarbeiten 315 
- Verrechnung 315 
Zimmermannshiilzer, Ausbeu-

tungsta belle 316 
Zimmertiiren 466 
Zimmertiiren, Reparaturen 452 
Zinkbleche 398 
Zinseszinsrechnung 22 
- Amortisation 22 
- Tilgung 22 
Zivilfeuerversicherung 732 
Zollbau -Lamellendach 377 
Ziindschniire 136 
Zugiiiffelbagger 582 
Zugspannungen in Aufbiegungen 

(Eisenbeton) 93 
Zugunterbrecher (Gas) 688 
Zugvorrichtung 288 
Zulaufgerinne 543 
Zulallfkanal (Oberwasserleitung) 

539 
Zuleitungen, eiektrische 638 
Zuluftkanale (Liiftung) 675 
Zuluftieitungen, Trockenlegung 

214 
Zusatzheizung 655 
Zuschlagstoife (Beton) 220 
- (Eisenbeton) 229 
Zwangsmischer 601 
Zweigelenkrahmen, Statik 58 
Zweischwingenbrecher 596, 597 
Zwischendecken 323 
Zwischenrinnen 373, 401 
Zwuzelrinnen 401 
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Anders Otto, Wien. . . . . . . . . . . 27 
"Arco"-Fabrikate-Vertriebs-Kommandit-

Gesellschaft, Wien. . . .. . . . . . . . 10 
Avenarius R., Carbolineumfabrik, Wien 19 

Bergmann A. R. & Co., Wien. 7 
Bernfeld & Rosenberg, Wien. 17 
Boxer & Schwarz, Wien 27 
Briggen Ing. Hans, Wien . . . 26 
Burger Hugo, Leipzig . . . . . 23 

Deutsche Kahneisen-Gesellschaft 
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Luzzatto Ing. M., Wien . . . . . . . .. 17 

Megner Karl, Asphalt-Unternehmung, 
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Michler Albrecht, Wien . . . . . . . . . . 29 
Niederosterreichische Escompte-Gesell-

schaft (Tonwarenabteilung), Wien 4 
Oppler Rudolf, Ing., Wien . . . . . . . . 31 

Osterreich.-Amerikanische Magnesit
Aktiengesellschaft, Radenthein, 
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Karnten . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Osterreichische Ceresit-Gesellschaft, 
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Osterreichische Fluresit- Gesellschaft 

m. b. H., Wien . . . . . . . . . . . . . . 24 
Osterreichische Gipswerke, Wien . . .. 3 
Osterreichisch-ungarische Baugesell-

schaft, Wien ...... . . . . . . . . . 24 
Peiner Walzwerk, Aktiengesellschaft, 

Peine, D. R. . . . 8 
Pini & Kay, Wien . . . . . 18 
Quittner Jos. & Leop., & August 

Kitschelt A. G., Wien . . . . . . . . . . 25 
Raab F., Wien . . . . . . . . . . . . . . . 31 
"Railway" Kleinbahn-Industrie A.-G., 

Wien .................... 13 
Reiberger & Co., Wien . . . . . 9 
Reicher & Freisinger, Wien . . . . . . . 15 
Reichraminger Holzindustrie A. G., 

Wien .................. " 6 
Rella H. & Co .. Wien . . . . . . . . . . . 19 
Rosenthal &Comp., Kommandit

Gesellschaft, Wien. . . . . . . . . . . . 20 
Rossipaul M., Zeller-Schomig & Co., 

Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
StauBziegel- und Rohrgewebe-Industrie 

A. G., St. Polten . . . . . . . . . . . .. 9 
StrauB Richard, "Hardner Spezial

estrich", Wien . . . . . . . . . . . . .. 3 
Supan Eduard, vormals Oesterreichische 

Holz-Rohren A. G., Wien . . . . 18 
Terranova-Industrie Gesellschaft 

m. b. H., Wien . . . . . 21 
Turnheim Walter, Wien. 28 
Ulrich M., Wien . . . . . 14 
Vereinigte Stahlwerke Aktiengesell-

schaft, Dortmund .., 20 
Waagner-Biro A. G., Wien ........ 28 
Wakler Rudolf, Wien . . .. . ..... 30 
Wallner & Neubert, Wien ........ 22 
Wienerberger Ziegelfabriks- und Bau-

gesellschaft, Wien . . . . . . . . . . .. 4 
Wiener Eisenbau-Aktiengesellschaft, 

Wien .................... 14 
Winkler A., Maschinenfabrik, Schwechat 26 
Witkowitzer Bergbau- und Eisenhutten

gewerkschaft, Witkowitz . . . . . .. 11 
Woltar & Molnar, Wien. . . . . . . .. 28 
Wurm Bruder, Isolierwerke, Prag. . . . 12 
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PATENTEIN 
KULTURSTAATEN 

DECKE 

ISTEG·STAHL ERZEUGT UNO LIEFERT IN OSTERREICH: 
A. HERM. FRANKL & SOHNE A. G., 

MANNESMANNROHREN· UNO EISENHANOELS A. G., 
MORITZ WALDMANN & BRUDER. 
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BetonundBetonwaren in einem 
Tag gebraumsfertig 
450 kg, clft2 

Betondruckfestigkeit nam 24 St. 
mit T otiser T onerdezement 

Marke"CITADUR" 

ErrungenschaFt aul dem 
Gebiete der hochwertigen 
hydraulischen Bindemittel 

Ungestorte, sichere Arbeit auch bel Frost. 
wetterl • Widerstandslahigkeit gegen 
aggressive Wasser! 

Konkurrenzlahige Ollerte 
und Jede gewunschte Aulklarung erteilt die 

KOHLEN. UNO BAUMATERIALIEN 
HAND ELS·AKTIENG ESELLSCHA FT 

vormals 

DESIDER VITEZ 

Totiser Kohle,Zementund Kalk 
Wien I, Biberstr.4, Tel. R·20-101, R.1I0-301l 

3 -

GIPSDIELEN UNO 
SCH LACKENSTEI NE 

in YorzUglichster Qualitiit 

Altbewiihrte Gipswiinde, besser als 
jeder neue Ersatz I GroBes Lager 
an bester abgelagerter Ware, so
wohl Schlackensteine als Gips- und 
Hohldielen s te ts Y 0 r han den. 

Aile Sorten Gips in hervor
ragender Qualitit 
ohne Konkurrenz 

liefert 

Verkaufsbureau 
Osterreichischer Gipswerke 
Wien I, BiberstraBe4.Tel. R-20-1 01 ,R-20-302 

HARDNER 
DIE FUHRENDE 
QUALITATSMARKE ! 

SPEIIAL-ESTRICH 
Name gesetzlich geschiitzt! 

DERWIDERSTANDS
FAHIGSTE, STAUB
FREIE UNDW ASSER
DICHTE FUSS
BODENBELAG 

In zahlreichen Ausfiih
rungen b. Gemeinden, 
Bund u. Industrie be
stens bewahrt. Lang
jahr. Referenzen. Aus
besserung schadhafter 
Stufen und Fu6b6den 

RICHARD IIRAUII DRAHTANSCHRIFT: 
WIENVI,MARIAHILFERSTR. 85, TEL.B-24-1-83 K ISM E T WI E N 
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FLIESEN 
FEINKLINKER 

STEINZEUGROHRE 

TONWAR E NABTE 1 LU N G 
DER NIEDER05T. E5COMPTE=GE5ELL5CHAFT 

WIEN I, 5TUBENRING NR. 2.4 

ZIEGEL ALLER ART. TONWAREN 
BAUKERAMISCHE ERZEUGNISSE 

WIENERBERGER ZIEGELFABRIKS- UNO 
BAUGESELLSCHAFT 

WIEN I, KARLSPLATZ 1 - TELEPHON NR. U-42-5-45 



KAeHI.ER 
PLAIIEN 
zur Trockenlegung feuchter 

- 5 -

Gegrilndet 1898 
~ O Jahre Erfahrung 

Mauern durch selbstUitige LuftspUlung (System Baumeister F. Kaehler) 
sind jedem Baufaehmann bekannt. Gutaehten Prospekte. Muster, PrUfungs
zeugnis und allfl1l1iger erwUnsehter Besueh kostenlos und unverbindlieh 

FELIX KAeHLER 
Wle .. VI. Wea.!la"e &. Fer .... ~r. B -20-&00 

Vertretung fUr Steiermark und Kl1rnten: 

Baumeister A. HUBER Graz-Eggenberg,Allee64,Fernspr.74-39 

Vertretung fUr Linz und Oberosterreieh: 

I. WEISS .. CO •• BAUW.RENGROSSHANDLUNG 
Linz a. d. D., W iener Reiehsstr. 57 , Fernspreeher 66·41 

SYST M KNAPEN 
Rationelle Trockenlegung und 

Assanierung von Sauten 
tark f u hte Inn nraume outen·ain etc. 

werd n dur h di e Sy tern unter An
w ndung von "ER -PLATTEN mit kon-
tant r Luftzirkulation ofort b niitzbar 

Seit 20 Jahren im In- und Au land l'probt 

M. Rossipaul. Zeller- Schomig & CO. 
AR HITEKT UN BAUMEl TER 

Wien VI. Theobaldgasse 8 - Tel. 8-29-2-48 
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die Do/zFdser-/so/il!r-P/dtta 

ISOLIERT GEGEN: 

DER IDEALE BAUSTOFF 
FOR INNEN UND AUSSEN 
AUS REINER HOLZFASER 

WARME, KALTE, SCHALL, 
ERSCHUTTERUNGUNDGEGEN 
SCHWITZWASSERBILDUNG 

GroBe 1'22 mX 2'44-3'66 m 
Warmeleitzahl 
0,0340 Kcall h m 00 C 
Alleinvertrieb fUr Osterreich, Ungam, 
Jugoslawien: REICHRAMINGER HOLZ. 
INDUSTRIE A. G., Wien I, Gauermann· 
gasse 2. • Telefon B·26·407, B·26·408. 

BUNDESLANDERI 
GebrUder Hilti, Feldkirch, Vorarlberg • 
Technisches Biiro Sepp Stehrer, Graz, 
Mondscheingasse 8. Steiner & Co. A. G., 
Salzburg, Judengasse 5 bis 7 • Lebmer 
& Co., Innsbruck, Boznerpl.4 • Reicher & 
Freisinger, Wieo I, ElisabethstraBe 20 

ASPUAl I·UNTERN E H MUNG 

KARL l'IEfiNER 

nOlZZfnfNI
PRfSSHlfS-PAPPfDAtnfR 

WlfN XIV. -OfLWfINfi. ;Jti 
TELEPHON R·33·9·36 

Ausfiihrung mit GuBasphalt auf Trottoire, 
Waschkiichen, Terrassen, Balkone etc. sowie 
Eindeckungen mit Dachpappe auf Leisten, 
Doppelklebe.PreBkies und Holzzementdiicher 
und Reparaturen derselben. Siimtliche Arten 
von Eindeckungen mit teerfreier Spezial· 
pappe. Isolierungen und Trockenlegungen mit 
Naturasphalt und Dachpappe. Teerungen von 
Garten und Gehwegen. 
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ETERNIT DAUERTI 

ROSTFREIE WELLPLA HEN fUr In
dustrie- und Werkdilcher 
DIE EDLE DOPPELDECKUNG fUr 
schC5ne und denkwllrdige Bauten 
Sturmsichere und feuerschlltzende 
WANDVERKLEIDUNGEN 
Leichte ABFLUSS- u. DUNSTROHRE 
Rostfreie DRUCKROHRE bis 15 Atm. 
Betriebsdruck 
Verputzlose AUSSEN- und INNEN
VERKLEIDUNGEN aus groBen Tafeln 

GMUNDNER PORTLANDZEMENT 
Bekannt verlilBliche Qualitilt 
FROHHOCHFESTER ZEMENT 
nach Dr. Kllhl 

ETERNIT, V6CKLABRUCK, 0.6. - WIEN IXl1, Maria-Theresien-StraBe 15 

A.R. BERGMANN & Co. 
WIEN, VI., MOLLARDGASSE 16 • TELEPHON 8 .. 29-2-38 
8AUUNTERNEHMUNG 

EISENBETONBAU 

DBERNAHME VON 
Si\MTLICHEN BAU
MEISTER- UNO PRO
FESSIONISTEN-AR
BEllEN, WOHN- UNO 
INOUSTRIEBAUTEN, ~-+-+-II-+-+-+'" 

BRDCKEN-
UNO WASSERBAU ~-+-+-II-+-+-+'" 
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Unsere P-Trager walzen wir in den Profilen 20 X 20 bis 80)( 30 mit breiten 
Flanschen und parallelen Flanschfliichen, und in den Profilen 10x10 his 18x18 
mit 90/0 eigung der innoren Flanschfliichen. - Unsere P-Trager sind zweck
miiBig und wirtschaftlich infolge ihrer konstruktiven und statischen Vorteile 

im Briickenbau 
als Pfosten und Streben von Sriickenfachwerktriigern, 
als Quer- und Langstriiger von Eisenbahn- und StraBen
briicken und 

im Hoch- und Industriebau 
als Deckentriiger und Unterziige in Wohn-, Geschiifts
und Hochhiiusern, sis Stiitzen in groBen Sauten, a1s 
Dachbinder usw. 
Unsere Profile 10 X 10 und 12 X 12 sowie unsere 

P fil , 100 d -, 105 . 'chb d ro e -- un -- elgnen 51 e50n er5 
- 85 - 65 

fiir den Stahlskelettbau 

Peiner 

Unsere P-Trager sind kurzfri tig lieferbar. 
P-Triiger-Handlisten mit Tragliihigkeit5tafeln auf Zug, 
Knicken und Siegung bitten wir bei uns anzufordern . 

Walzwerk, Peine 
"II r' tI " 11111'1I ", I I , . If 1'1 'I I • "' " "'jl' " ••• " ... ,' ........ ".,,,.,, ••••••• I"·"I".'H" " .. "I' It '-til" , I , 1111'''''' ''' ' fl , 111 1 111 
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prof'JUNKERS 
vereinigt in seinen Werken 
Forschung, MaterialprUfung, 
Arbeiterschulung m. modern
sten Prlizisionsmaschinen u. 
schafft auf dieser Grundlage 

JUNKERS 

v 
GASBADEOFEN, AUTOMATEN 

und HelBwasserapparate fUr aile Zwecke von 
unUbertroffener Qualitat und Leistung. 

Verlangen Sie Offerte von Ihrem Installateur I 

Kataloge u. Fachliteratur kostenlos durch die Generalvertretung: 

REIBERGER & CO., WIEN VII, KANDLGASSE 37 
Gro6handlung fUr sanitlire Einrichtungen 

STAUSSZIEGELGEWEBE 
·Bester Putztriger, Dam jedem Profll formbar 

Feuerfeste Konstruktionen, Decken, 

Wande,Ummantelungen,Isolierungen, 

Bedachungen, Umfriedungen, Vouten, 

Gewolbe, Gesimse, Gesamtbauten 

Verlangen Sie Prospekte und Gutachten von der 
STAUSSZIEGEL. UND ROHRGEWEBE· 
INDUSTRIE A. G., ST. POL TEN, N. O. 

TELEPHON ST. POLTEN NR. 368 
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"IReD" -Fabrikate -Vertriebs -Kommondit -Gesellschaft 
UJien I, Rosengasse Hr. Z I Telepbon Hummer U-Z9-~-8' 

SeU 1.881. fleftelle beIDO",t 

11111'-+ .. <Uno" ~'P ""b 6"m Ill, <ll'~b,d',"g ""b Sloll,,,,,, 
~ ,,~ .. cou 6calit fUr efiefeinmallcrungen 
~ ,,~ .. CO" 700, ~iheoeftiinbiget lIub fiiurefefter 9toftjd)u!l bis 3800 C 
~ ,,~rco" S:Unt, wetterbefliinbige ffarben 
~ ,,~"Co" S:reabproof, ffllsbobenfdJu!l gegcn 6taub lIlIb <J1bnUhuIIg 
~ ,,~rcou Sointile, elaftifd) bleibenbH ffiewinbctitt fUr ~o~elt IDrucf 

Sullox 
der graue und grUne Eisenschutzanstrich fUr 

Konstruktlonen aller Art. 

Winiwal 
der schwarze hochhltze- und saurefeste Lack 

fUr Anstrlche In der Industrle. 

'rocal· Winlwat 
das stets elastlsche Dlchtungsmaterlal fUr 

Beton. Mauerwerk und Pappe. 

Gesellsclla.t 
.iir Oller'lacllensclluta •. 11. H. 
Wlen I, Gauermanngasse 4 - Telephon Nr. 8-29-5-30 

GRAIlITO- F 
TER.AZZO-
MOSAIK- 55BaDE STEIIIHOLZ- _____________ _ 

HEINRICH KRIWANEK 
WIEII XII. ALTMAIlIlSDORFER STRASSE 94 
G E GRu NDE T 1902 TELE P H ON R -34-1-1 2 

LEIIIWAIID-ECKEIISCHUTZ UII. ZEMEIITWAREII 
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Lichtpause - und 
Plandruckanstalt 

LIEPOLT&FALLY 
Wien VII 

Lichtpausapparate u. 
-Maschinen 

Stiftgasse 21 
Fflialbetrieb: ..... _ •••••••••• _ 

XIV, Sechshauser Str. 11 

Ozalid-Entwicklungs
Apparate 

Witkowitzer 

AIle Arten Zeichnungen werden 

maf3sUiblich genau, ein- u. mehr

farbig, prompt und sauber ge

druckt. Riesenfonnat 1500X3000. 

Technische Papiere zu Fabriks

preisen. Musterbuch kostenlos. 

8ergbau- und EisenhUttengewerkschaft 
(Cechoslovakei) 

ABTEILUNG BROCKENBAUANSTALT 
e r z e u 9 t: Eisenbahn- und Stra83nbrOchn allgr Systeme und Spannweiten, Eisen
skelettbauten (Wohn- und Geschiiftshiiuser), Fabrikshallen bis zu den gro8ten Abmessungen 
fOr aile Industrien, Markt~ und Bahnhofhallsn, HochofengerOste, Erz- und Kohlen
aufbereitungsanlagen, ForderbrOcken, SchachtfordertOrme, Schachthallen, Maste fOr 
Seilbahnen, Freileitungsmaste, Caissons, BohrtOrme, Radio-SendatOrme und Eisen
konstruktionen a II erA r t. FOr gro8are Spannweiten warden BrOcken- sowie auch 
Eisenhochbaukonstruktionen in hochwertigen Baustiihlen, C-Stahl (C 48) oder Silizium
stahl (Si 48 bzw. St 52) ausgefOhrt. 

lentraldirektion, lentralverkaufsbureau: Mihrisch-Ostrau 10 (Vitkovice
lelezarny). Prager Bureau: Prag II, Bredovska Nr. 9. 

Vertretung fUr Osterreich: 
Kontinentale Eisenhandels-Ges. Kern & Co., Wien VIII, Friedr.-Schmidt-PI. 5 
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~I a II e )' z i e gel mac h i n e 

D(I(nlll" DIID(n SAND 
erzielen ie dUl'ch Fabrikalion von Z ment
r(jhr n, maschinell u handge tampft, . tiegen
tufen HohlbWck n Zaun Hulen, Pfla ter

pia tten, Kabel tul pen, Dachziegel eLl'. eLc. 
aus and und Zem nt. - Ma chinenfabl'ik 

(jIlSIA f nIJDN(D, WI(N XII, 
WOUQilnaa. l% I TelePhOn 0 -%4-3-46 

Zementrohrstamprmas('hin V e ria n g enS i (' Kat a log e (g r a lis) 

FABRIK: 

IIiZERSDORF 

WAY' 
KLEINBAHNINDU.lTRIE A.=G. 
WIE VIII. FRIEDRICM 
SCHMIDT-PLATZ MR. & 
Tel. A-~6-4-r8 / Tel.-Adr.: Raihwaywerk Wien 

PRO'EKTIERUIIG UIID BAU VOII: 
normal- u. schmalspurigen GleisanschlOs
sen, Industrie-, Feld- und Waldbahnen usw. 

LIEFERUIIG UIID ERZEUGUIIG VOII: 
kompielt. Bohnen, Schienen. Gleisanlagen. 
Weichen. Drehscheiben. Wagen oller Art. 
Lokomotiven usw. 
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ISOLIERUNGEN 
fiir Warme- und Kalteschutz, sowie 
fiir Leichtbauten und gegen Er
schiitterungen und Gerausche 
erzeugen, liefern und montieren 

8RODERWURM 
Isolierwerke 
Prag VII, Schnellova 7 
Telephon - Nr.: 23 -108 und 33 -408 

Drahtanschrift : 
Wurmisol Prag 

Vertretungen: Ing. Rind i Freund, Zagreb, Karad
iiceva 3, Tel. 28-44 / Ing. Lorenz 
Scherlag, Lw6w, Sapiehagasse 45, 
Tel. 627 / Ing. Emil Deutsch, Beograd, 
Kosmajska 9 / Ing. Max Erber & Co., 
Bielsko, PI. Wyzwolenia 1 

FRATII WURM, SOCIETATE ANONIMA 
ROMANA 8UCURESTI1, STR. GENERAL , 
FLORESCU 8, TEL. 31-5-21 UND 36-3-13 
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M. ULRICH 
WELLBLECHBAUTEN 

WIEN IV, 
K A R L S P LA T Z N R. 7 
TEL E P H 0 N U -42 -3 -S3 

F A B R I K 
GUMPOLDSKI RCHEN 

Gerade Wellbleche, Bombierte 
Wellbleche, schwarz u. verzinkt. 
Industriebauten aus Wellblech, 
Motobox - Wellblechgaragen, 
Benzindepots, Spezialdach
eindeckungen mit Wellblech 

WIENER 
EISENBAU A.G. 

Briickenbau 
Hoch
baukonstruktionen 
Behalter 
Krane usw. 

W lEN X, 
Knollgasse Nr. 35-39 

Telephon 
U-49-1-60, U-49-209 
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LAFARGE 
I I JELZ/:· I EJ T ( iment Fondu, emento Fuso) 

E/T R \\ r J~J 

REIC 

ER 

Volli8 8ulfat- und nitritiestes llydr. 
Bindemittel lur aile heiMen und 
eiligen B,1Uvor/wben. ,.24" .Beton" 

I~ TL 1 T 
s«it 25 j;lllren fiir Putz, \\fei£?arbeit 
und J unststein in der 8<wzen \\feft 
be\viillrt 

lIerer.le Refcrenzen 

R & FREI I GER 
W i en I, liaabelhslraJ1e 20 

DKG-Ankerschienen 
Zur Befestigung von Transmissionen, Rohr
leitungen usw. in modernen Anlagen aller 
Konstruktionen eingeHihrt und unentbehrlic:h 

D. R. P. System Jordahl-Dr. Bauer-Manz 

Kleine ProAlabmessungen . Hohe Tragfahig
/ /:~"':;'c"""·1 keiten . Schnelle, billige Montage . GraBte 

Betriebssic:herheit 

Vertretung und Lager: 
A. H. Frankl und Sahne, Wien 

Deutsche Kahneisen-Ges. m. b. H. 
BERLIN NW 7, Unter den Linden 44 



Bauratgeber. 9. Aun. 
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IAAKLII" 
IIOcllisolierenele. fe .. e .... 
sicllere &eiclillt .... I.ne 

acht- bis' zehnfach besser als von Ziegelmauerwerk, vierfach 
besser als von Gipsdielen. Wiirmeleitzahl von Heraklith 0,066 

ith: Gipsdielen wie 1: 2 

1 m2 38 cm Ziegelmauer erfordert 4 Maurer- und Hilfsarbeiter
stunden. 1 m2 der wiirmewirtschaftlich fast dreifach Uberlegenen 
10 em Heraklithplatte erfordert fUr Einbau und Tragkonstruktion 
nur 2 Stunden 

21/2, 5, 71/2, 10, 12 1/2, 15 cm 

Hero"1I1h lSI eln Ideoler polzlrat!er, elosllSm, 
roombeSlandlt!, "elm- ond ont!ezlderlrel, doO
ernd Irodien, nOt!elbOr, Sat!ebOr ond onbet!renZI 
hoUbor 
frzeOl!erllrmo ond POlenlinhOberln: OSler
relmlsm-Amerl"OnISme "Ol!nesU-A"lIent!eSell
smoll ROden.heln, Harnlen. 

Wien-Niederosterreich und nordl. l:Iurgenland: los. Stork & Co., Wi en 
III, Rudolf-von-AIt-Platz7 - Oberosterreieh:C. Bergmann,Linz,Fadinger
stra6e 18 - Kiirnten: Schurian & KaItschmid, Klagenfurt, Herrengasse
Steiermark u. sUdl. Burgenland: Fritz Uhlich, Graz, Kaiserfeldgasse 29-
Salzburg: Fr. Neumayr, Salzburg, Stelzhamerstra6e 11, Rupert Lau
bichler ell Co., Bischofshofen. - Tirol: Ingenieur Leo WUrth, Innsbruck, 
Maria Theresien-Stra6e 10 - Vorarlberg Alfred Gai6mayer, Dorn
birn, Sehulgasse 1. - Osttirol: Volland & Erb, Lienz. 

51 
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MIIlRO·-ASBESI 
Der neue wertvolle-Werkstoff fUr die Bauindustrie 
AuskUnfte und bemusterte Angebote durch: 

•••• F.LD ... O •••••• G 
- - - WIEN 9/3, WAHRINGER STRASSE 33 - - -

VO .... I.S H ••• G .... E • 

• SCHI II Ell F ••• IK 

ang.3 . .eaqaotto 
WIEIIX GUILLINnlL 148 

FE ••• UF. Stelnlt.eelle ... nd sa.tllelle 11.-

U·42·5·90 
••••• 

seliinen ••• M .... e.lclelne ... n ... 
F6rde.ltande... ..ltel ....... e .. . 

.lle T.ansltorl.nl •• en 

Bort:1 " t:IBAIT, INNSDIIJ(H 
Niederlassung: 

laumaterialiengeschan Ir eg enz 
Iiefern samtIiche 

DAIJPlATt:IIAllt:N 
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KARL LUZANSHY 

5 p e z i dig esc h ii f t fUr technische 
Buroartikel und fur Zeichenbeddrf 

Generdlvertretung und Ldger der 
Dr. Grdf Prazisions -Zeichentische 
und Zeichenmdschinen .1515. 
Neu : Lichtpduspdpier .SAPHIR. 

WIEN IV 
WIEDNER HAUPTSTRASSE Nr.11 
T elephon. U-48-2-31. Gegr. 1851 

51· 
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FEISTRITZTALER G LAS H OTTEN-A. ,G. 
erzeugt: 

ROH- und SCHNORlGUSSGlAS.l DRAHTGlAS, ORNAMENT- und KATHEDRAlGlAS, wei6 
und farbig, GlASZIt:.GEl, FUSSBODEN-PlATTEN, REFlEXGlAS, 

"UFAU"-GlAS, ein fOr ultraviolette Strahlen hdchstdurchliissiges, daher Gesundheit und Wachstum 
aller lebewesen besonders begiinstigendes Glas, 

MARMORGLAS 
Osterrelchisches Oualitiitsprodukt, das schdne und zweckmii6ige Material liir Wandverkleldungen 

aller Art, Portale, Schilder etc. 

Zentrale: Wien I, Schubertring 6, Tel. R - 21 - 204 

BAUUNTERNEHMUNG 

H. RELLA & CO. 
INGENIEURE U. BAUMEISTER 

r---tneriot 
'.- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - --

HOCH· 

TIEF-

EISENBETONBAU 

- - -- ---. . _ ... ------- - - -- . ----- -- ., - - - -
Wasser abstossender Schutzanstrich 

fur Beton und Eisen. 
-------------------------------

A bd i c h t. n d or M6rt.lzu .. tz Dichtung.m •••• G.g.n H.u •• chw.mm 

AQUASIT PALESIT ANTINONNIN 
CARBOLINEUM-F A B R I K R.AVENARIUS WIEN I, BABENBERGERSTR. 5 

TELEPHONNUMMER: A· 35·2·84 



- 20 -

Benzin- und Benzolabscheider ROCCO 
ROCCO 

fUr Belriebealler Art, Garagen, 

chemische Wiischereien. W elt

Palente. Behordl. genehmig t. 

Kom m a nd it ge se ll sc h a f t 

f uer- und 

xplo ion 

ichere 

Tankanlagen 
owie 

MeBgefaBe 
fill' Benzin, 

enzol lind 

dgl. 

KOllllllanditcr sell cha fl 

Rosenthal & Comp., WienXX. Rosenthal & Comp., Wien XX. 

ARSSENEISE 
FUHREND SEI'I 2S 'AHREM 

habon sid! bol don groBton Grund- und Wassorbauten dc, Wolt, 
Insbesondere bel Griindung.n, fur Oo<l<s, Uf.rwande, Kalmaue,n 
und Sd!leusenkammern glCinz.nd bewahrt. Ih,e Tragfahlgk"lt - dic 
Wlderstandsmomontc sind praktisd! mil 100"". zu werten - Ihre 
Rammelg.nsd!a~cn und Ihr Ooppel.elSd!luB sind uniibertroRen. 
Ihre In der neutralen Zone Ih'g.nden Sd!loss., zelgen wede, belm 
Ram men nod! bel sta,kste, Bela stung Neigung zum Auupringen, 
dahe, slo,ksler Langszusammcnhang. lieferung In 15 Profilen bl. 
4170 em" Wlderstandsmomenl, ferne, 3 Unionkaslenp,ome bis 
4800em' Wlderslandsmomenl. Angebot. unverbindlld! und kostenlos 

VEREIMIGTE STAHLWERKE 

AKTIEIIGESEUSCHAFT 

DORTMUIIDER UIIIOIi. DORTMUIID 

Vertrder: Baurat Maximilian Sachs, Zivilingtnitur 

Witn I, SingtrstraBe 27, T elephon Nr. : R-25-1-21 
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EDELPU'I 

Terra nova-Ind ustri e 
Gesellschaft m. b. H. 

wrEN I, SCHWARZENBERGPLATZ 18 
Telephon U -46-5-25 

Hunderte von Ttinungen fUr jeden Ge
schmack. Schtine Kornwirlmng, hohe 
Wetterfestigkeit, Sparsamkeit im Ge
brauch. Einziger wasserabweisender 

Edelputz 
Spezialfabrikat : 

Steinputz-Trockenmilrtel 
(Fassaden-Kunststein) 

DESTA 
Stahlrohrmobel 
sind die bequemsten, schonsten, 
billigsten Stilmobel der 
Gegenwart 

DEUTSCHE STAHLMOBEL 
G.M.B.H. 

Berlin SW 61 
Teltowerstr.47148 
VERLANGEN S/E KATALOG 

ESSLU.' ARBEITEN ALLER ART 

• ANLAGEN VERMIETUNG 
TORKRET-, PRESSZEMENT-,SANDSTRAHL-AUSFOHRUNGEN 

ING. LANGFELDER & CO. 
WIEN XII, BREITENFURTER STRASSE NR. 10 
FERNRUF: R-35-504 NACHTRUF: R-33-3-59 
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s. Kossler 
Donausandwerke - Gesellschaft m. b. H. 

liefert ausschlieBlich 

Wien XX, Handelskai Nr. 45-47 
Postsparkassenkonto 12128 Telephon: A.43·0· 71 

A·43·0·81 

Gebaggertes Donausandmaterial 
insbesondere in entsprechender K6rnung fUr 

Eisenbetonkonstruktionen 

Ferner aile Ubrigen Sandsorten, wie Riesel, 
Pflasterersand, Ziegeldeckersand usw. 

WALLNER 
&NEUBERT 

BAUGUss • GUssElsERNE ABORTROHRE 
ABFLUssROHRE .sCHACHTDECKEL 
KANA LISA TIONsARTIKEL.KANALGITTER 
BENZINABsCHEIDER 
EMAILLIERTE WANDBRUNNEN 
AUsGlJssE 
FUTTERMUsCHELN 
RAUCHFANGTIJRL 
WENDEL TREPPEN • TRAGs1\ULEN 
KETTEN JEDER ART 
BAUWERKZEUGE 
KOMMERZGUss 
sPARHERDE. DAUERBRANDOFEN 
QUINTOFEN· REGULIERFIJLLOFEN u. dgl. 
HOLZERNE U· ElsERNE sCHIEBTRUHEN 
WIENV 
SCHON8RUNNER STR. 13 • TEL. 8.24-3-98 
8-24-3.95, 8.24-3-96 



- 23 --

Millionen Quadratmeter feuchter 

Wandflichen wurden mit"c E RES IT" 
schnell u. dauernd trockengelegt 

Osterreichische Ceresit-Gesellschaft, ADOLF FISCHER & SOHNE 
T ELEGRAMMADRESSE CERESIT wrEN 

" " :' 

" 
" 
" " :' 

WIEN 19h. EISEN8AHNSTRASSE NR, 61 
FER N R U F N U M MER 8 - 11-1- 46 

L. GUSSEN8AUER & SOHN 
WrEN, IV/2, KAROLINENGASSE NR. 17 
Terephon Nr. U-45-3-82 

Schornsteinbau 
Kessel

einmauerung 
Industrieofenbau 

6000 
BAUTEN AUSGEFDHRT 

DIE SAULENZWINGE 
__ WElTPATENT 

Eine VOfl'irhlung zum Einzwill
gen der lIulenschalungen bei 

Eisenbelonbaulen 

HUGO BURGER 
Leipzig N22. Hall sche Slrn6c 159 

Vertl'etel' fiir 0 terreich: 
ING. KARL GUST. THIEL 
Wien IV 
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SCHALVN('S
lon VNDvEI2· 
PlJTZH12TIC.E 
EISENBETON 
D£(( E N.TOR· 
UND f[NS"n~. 
CBE lilA(..£N 
SY STE M 

RAPID 

OSH Q12EICtOrC-H
UN(.f\QIS'CHE 
BAVG.£S'HlS'( -HAfT 

\..lIEN 1. 
R£NNGASSI6 
TELU 21595 

BAU 
--"""" ...... .....,..TI H BALI 

ETONIl 
15EN~ 
ETON· 

HAy 

MUROSAN 
OSTfRREICHISCHES PATENT ANGEMELDET 

BETON- UNO MORTELZUSATZ IN PULVERFORM 

"Fluresit" Beton- und Mortelzusal},,,Beton-Blil}abbinder", 
"Beton-Rastt.abbinder", "linea", wasserabweisender Zu
sal} fur Kalkmortel, Fassadenverpul} und Edelpul} in 
Pulverform, "Fluralsil", der bewahrle Holz- und Mauer
stt.ul}, "Xylosan", "Flammstt.ul}mittel", Spezial- Stein
holzasbestboden und Belage. 

OSTERREICHISCHE FLURESIT-GESELLSCHAFT M. B. H. 
WIEN X, FAVORITENSTRASSE NR. 213, TELEPHON NR. U-49-S-24 
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GROSSTES 

STAHLMOBELWERK 

JOS. & LEOP. 

&AUGUST 

OSTERREICHS 

V ERE I N I.G TEE I SEN - U N D 

METALLMOBELFABRIKEN 

QUITTNER 
KITSCHELT~: 

WIEN XXI, ~EOPOLDAUER STRASSE NR. 68 
TEL. A-60-5-90 BIS 93 TELEGR.-ADR. JOLEOUI WIEN 

Korksteinfabrik A. G. 
vormals 

Kleiner & Bokmayer 
Wi en VII1, Fernruf 8-26-4-20 und 8-26-4-21 
Modling, Fernruf Az 414 und Modling 4 
8udapest VIII, Fernruf J6zsef 1-14 und 1-16 

Spezialit1it: "Emulgit"-Korksteinefur Hochbauzwecke/l,Supremit"
Korksteine fUr KUhlanlagen und Eiskeller I "Kabe' - Bau- und 
Isolierplatten fUr Zwischenw1inde, Dacheinbauten, Fachwerk ver
kleidungen, Transformatoren-Stationen, Schaltzellen und als selb
st1indige Bauelemente fUr Siedlungsbauten etc. I "Isostone"-Hohl
steine aus "Kabe" und Deckenhohlsteine, "Contrason"-Decken
steine fUr schalld1impfende, isolierende Decken I PreBkorkparketten, 
bester FuBbodenbelag I "Thermalit", feuersicheres Iso iermaterial 
fUr Kessel, Zylinder, Hochdruckdampfleitungen etc. Kieselgur-

W1irmeschutzmassen und Isoliermaterialien aller Art. 

Altestes Unternehmen fUr Warme- und Kalteschutz 
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K-ttlose Oberlicllte 
ING. HANS 6RIGGEN, WIEN XXI, JEDLESEER STRASSE NR. 60 
Telephon : A·60 · 3·44 

Prima Referenzen. 
Offerte und Ingenleur· 
besuche kostenlos 

Blsher Uber SOO.OOOm2 
ausgefUhrt 

ZWEIGfABRIKEN: 
Polen : SzarleJ G. 51. 
C. S .R. : BrUnn. Jugo· 
slawlen: Celje. TUrkel: 
Konstanti nopel 

Maschinenfabrik 
A. Winkler 

Schwec hat bei Wien 
Spezialfabrik 

fur Hebezeuge u. T ransportanlagen 

K ran e, G u rtf 0 r de r e r, E I e vat 0 r e n, Pat ern 0 s t e r, Roll e n,. 
bah n en, K rat z e r, I< i P P k u be/', L are n a u fz u g e, S tap I e r, 

F ! a s c hen z u g e, La u f kat zen, B a u \V i n den, etc. 
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PARA TECT =ISOLI ERUNGEN 
aller Arr fUr: Beron und Mauerwerk, Brucken, Flamdamer, 
Terra<sen, Balkone, Bader, Bassins u w., Grundrnaueri olie· 
rungen und T rodtenlegungen. Ro r murzan rrime fur Brucken, 
Freileirung rna ren und aile Ei enkonstruktionen, PreBkiesdamer 
und mwarzdeckungen jeder Art. Damerkon ervierungen, 
Hau mwarnrnvernimtung. 
La ngjahrige Garanrien u. er rklassige Referenzen ! 

pezialabreilung fUr 

BRANDSCHUTZ: ANTIFIAMMIT 
Ober \Xf unsm jederzeit kostenlo e und unverbindlime Berarung 
und Offere tellung 

BOXER © SCHWARZ 
WIEN VIII, UHRMANNSGASSE 15; TELEPHON: A·20·7·84 
Alleinverrrieb telle der PARATECT . G. BRESLAU fur 0 rerreim, Italien, 
Ungarn, Sudosteuropa und den Orient. - Verrretungen in allen Bundeslandern 

Ja.tgtr - S(nl\l\\l\\\~U\tr 
FuR BETON UND KALKMoRTEL 

GRoSSTE LEISTUNG 
bei gering ten lletrieb kosten 

GERINGES GEWICHT 
daher llbel'all leich t auf tell bar 

BEOBACHTUNG de Mi h· 
vorganges wUhrend der Arbeit 

EINFACHE 
BEDIENUNG 

RASCHE 
REINIGUNG 

der Mischtrornmel 

OTTO ANDERS, WIEN VI, TEL. B-29-0-69. 
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WAAGNE -BIRO A. G. 
ZE TR LE WIE I ,1\1 R RETE 1 TR E 70 

GRAZ WIE TEL. B-!23-S-9S 

STRECK-METALL 
Z LA E B ,.A PR II G 1 7ookg/cm~ 

U:-\TER TE TR K G R E . Z E 565" kg/em' 

TRAG ETZBLECH 
HOCHWERTJGE BEWEHR ( GS 'lATERIAL" OR EISENBETO I PLATTEN 
LIEFERU G I PLATTE VON 2'4 METER BREITE 'D 6 ETER LA GE 
E1 FACHE LA E ICHERU G, ZEIT PARE E, BILLTGE ERLEGU G 
BE Ot DER GEEIG ET Z R BEW HR G 0 BETON TRA E 

Essfingener.Hobrollbalkeo,Stablrollbalken, 
Sdoiebegitter Syst. Bo rwid<, Sonoeopladoen. 
Konstruktionen, »Stumpf« Sdoiebefenster. 
besdollige »Mi!.Ra« Scbiebefeosterbesdlllige 
r. seillld> sd,iebbare FenSltr. Sdliebeturbesdl flige, 
Harmonika • Sdoiebeti!rbescbllige, Baube. 
scblli,8'e alltr Arl, StHbescbllige 3ud> mQ<tern, 
Spez.albescbllige, Original amtrik. »Bommer« 
Pendeltur. lIod Federblinder, Yale.Tur. 
scb lieOer, Ya le.Sidoerhei tssdolosser. 

WOlIJ1D 4: nOlNAD 
WlfN lI, lINHf WlfNZfllf 40 

"Kaiser·· Betonmi chmaschinen 

Tecbniscbes BOro WALTER TURNHEIM 
Wi ell IX, S chsschimmelga8se 10, Telephon A·1!J.l·59 

CARL FISCHER, Verkaufsbnro BAYERN 
LINDENBERG. Allgllu. Telephon 110 
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•• SIromende LII.I·· 
System zur garantierten, dauernden 
Trockenlegung feuchter Mauern 

•• IlIermoDllor···Scllornsteine 
die ideale Sammelkaminanlage des 
modernen Hochbaues. 
Spart Mauerwerkl 
Schafft WohnWiche! 
Ausklinfte, Ingenieurbesuch, 
Beratung kostenlos. 
Verlangen Sie einen Prospekt. 

Stadtbau,lfteister 
ALBRECHT MICN ER 
Wlen I. Wlldpretmarkt 2. I'elepllon Mr. U-2.&-O-88 

KUNSTSTEIN= 
WERKSTATTE 
GesellschaH m. b. H., Wi n 

S tadtbureau: III, Keil!;Ias e r. 15 
TELEPHO U M M E I~ L1. 15 • 3 • 34 

W rk: 
TELEPHO LIMMER R.4(j.8.97 

Erzeullt: KUlIststeinsfufcn aller Art, infdedunllssaulen. Grabdenkmaler. 

Raseneinfassunllen, aile Kunststcinarbcitcn 

.Sd"vcndilator"· Verkaufsbureau Wien der Spczialfabdkatc aus Kunststein fur 

Kaminbau und EnfJuftunl/sanlal/en I EI/elbof's massiv Baus.Spar.Waschkessel 
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Durit-Asbestzement-Schiefer 
Durit-Asbestzement-Grof3platten 

Durit-Absestzement-Rohre 
Durit-Asbestzement-Glanzplatten 

Wietersdorfer Zement und Duritwerke Phil. Knoch & Cie., Klagenfurt, 
Hauptvertretung fUr Wien, Niederosterreich und Burgenland: 

Johann Jung & Sohn, Wien IX, Canisiusgasse 19 
Kataloge, Voranschllige und Muster franko und kostenlos 

JOHANNJUNG~SOHN K A R L J U N G 
BAUMATERIALIENGR OSSHAND LUN G BAUMATERIALIENFABRIK, WIEN XXI 
GEMEINSAME ZENTRALKANZLEL WIEN IX. CANISIUSGASSE 19. TELEPHON A.15.5-4~ 

"ARISTOS" maschin,.ebrannte Hohlblockzie,.el (Schnell=Spar= und Warmbauweise) 
"K A J u" I a Haderndachpappe. Spezialdachpappe. Teerprodukte. Isolierungen 
"K A J u" I a Stukkaturrohrgewebe m. ,.egliihtem galvanisierlemDraht gearbeitet 
"K A J u" I a Gipsdielen und Leichtbetonplatten 
,,0 RAe 0" Wetterfeste Hauseranshichfarben 

SOWlE ALLE UBRIGEN BAUMATERlALIEN U. ARBEITEN MIT DACHPAPPE, ASPHALT etc. 

la.cosAI. D. R. P. Name geschGtzt 

das Mortel- und Betondiehtungsmittel 

IRICOS.I.SIII 
Sehnellbindemitlel fUr Zement, Abdiehtung von Wasserdurchbrliehen, VergieBen von Maschinen 

und dergleiehen. Erhoht Hlirte und Olfestigkelt 

__ LUAY GRUNAU 
Zur Betonhartung 

Erzeugungsfirma: Chemiseh.!! Fabri.k GrUnau, LANDSHOFF & MEYER A.G., Berlin GrUnau. Haupt
vertretung und Lager fUr Osterreleh: JOHANN JUNG & SOHN, BaumaterialiengroBhandlung 

Wien IX,Canisiusgasse 19.Fernspreeher A-15-5-42 

Maler-, Anstreicher- und 
Lackierer - Werkstatten 

RUDOLF WAKLER 
Wien II, TaborstraBe Nr. 27 
Wien III, Neulinggasse Nr. 16 
Telephone: A-48-0-76, U-11-8-22 
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Von Ing. Leopold Herzka 
Hofrat, em. Vorstand del' Facbgruppe fUr BrUckenban 
del' osterr. Bnndesbahndirektion Wien-Nord-Ost 

Herausgeber von "Der Bauratgeber" 
ist farner erschienen: 

Schwindspannungen in Tragern aus Eisenbeton 
Ein Beitrag zu ihrer Theorie samt Ableitung von 
Gebrauchsformeln auf Grund neuerer Versuche 
Mit 29 Abbildungen und zahlreichen Tabellen 
VIII, 137 S. Alfred Kroner Verlag, Leipzig, 1925. 
Geheftet M 5,60, in Ganzleinen geb. M 7,50 

EINIGE URTEILE DER }<'ACHPRESSE: 
Dr. Ing. K. Haberkalt (Sparwirtschaft 1926, Heft 2). 

Wer sich Uber das wichtige Gebiet des Schwindproblems beim Eisenbeton grUndlich unter
richten will, wird an dem ausgezeichneten Werke Herzkas nicht vorUbergehen konnen. 

Prot. Dr. Ing. Kleinlogel (Deutsche Bauzeitnng, yom 20. Miirz 1926). 
. . . alles in aHem liegt hier eine geistvolle, tief schUrfende Arbeit vor, die fUr irgendwelche 

weitere Versuche auf diesem Gebiet richtunggebend sein dUrfte und jedem Fachmann zum Studium 
zu empfehlen is!. 

Dr. Ing. SchrlSder (Archiv fUr Eisenbahnwesen, 1926, Heft 1). 
Mit seiner Arbeit hat sic h del' Verfasser urn die Erforschung del' fUr den Verbnndbau so 

wichtigen Frage del' Schwindvorglinge ein grolles Verdienst erworben. 

RABIT 
F. RAAB, WIEN XIV/2,AVEDIKSTR. 23 
STAATSEHRENDIPLOM 

RABIT-ERZEUGNISSE: 
I RABI T I a zur Herstellung von wasserdichtem 

Mortel und Beton 
II. R'- BIT-SPEZIAL filr Grundwasse'abdichtung 

III. RABIT 3 schnellbindender M6rtelzusatz 
IV. RABIT-AMON Anstrich gegen von auSen ein

dringende Feuchtigkeit 
V. RABIT-TEROL Anstrichmasse fJr Beton und 

Eisen 
VI. RABIT V Spezial-Trlinkungsmittel fUr Zement 

und Beton 
VII. RABIT-FLUAT zur Hlirtung und Dichtung von 

Kunst- und Sandstein ' 
VIII. RECOLD Frostschutzmittel 

IX. PANZERBETON Stahl-Estrich 

S I-ka macht M6rtel und Beton absolut wasserdlcht; stopft Wasser· 
elnbrUche auch unter hohem Druck; schiitzt M6rtel und Beton 
yorAngrlffen derlm Erdreich u.Wasservorkommenden sturen 

Daher zuverlassige Abdichtung von Tunnels, Druckstollen, Staumauern, Schachten, 
Kanalen, Kellern, Wohnraumen, Terrassen, Fassaden, jauchegruben, Behaltern usw. 

AuskUnfte, Prospekte und Bezug durch: 

Ing. Rudolf Oppler, Wlen I. freyung3 - Weiz. Stelermark 
TELEPHON NR. U-25-3-47 
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Wichtige Literatur fur das Baugewerbe 

Allgemeine Baubetriebslehre 
Von Maximilian Soeser 

Zivilingenieur, Dozent fiir Baubetriebslehre an der Technischen Hochschule in Wien, 
6ffentlicher Gesellschafter der Bauunternehmung H. Rella & Co., Wien 

Mit 89 Abbildungen. VI, 277 Seiten. 1930. Gebunden RM 18,60 
. . . Eigene langjahrige Praxis im Bauwesen, die Friichte eines ungemein weitgehenden 
Literaturstudiums und schlieBlich noch die besondere Vorliebe zu dies em Sonderfache, 
haben das Buch Soesers zu einem Standardwerke gemacht, welches in den Baukanzleien 
nicht nur aufliegen, sondern auch fleil3ig studiert werden solIte. Insbesondere sei auf 
das Kapitel Beton, Bauvertrag und Baudurchfii~rung hingewiesen. 

(Qsterreichische Bauzeitung, Nr. 28, 1930.) 
... Beginnend mit den Grundlagen der Wirtschaftssysteme und Wirtschaftsformen, die 
einen knappen "Oberblick geben, leitet der Verfasser den Leser auf das Gebiet der sozialen 
Fragen, der Kranken- und Unfallversicherung, des Arbeitsrechts und der Arbeitsvertrage 
und schlief3lich zu dem Kernproblem des modernen Bauwesens - zu der Anwendung 
der Maschine im Baubetriebe. An Hand von Beispielen und Erfahrungsziffern weist der 
Verfasser auf aIle die direkten und indirekten Mascbinenkosten, deren Kenntnis heute 
aIlein eine zuverllissige und richtige Betriebsfiihrung ermoglichen. Es werden die einzelnen 
wichtigsten Arbeitsvorgllnge in ihren Grundziigen beschrieben, die vorherrschenden 
Maschinentypen kurz erwllhnt, wobei stets durch kleinere Kalkulationsbeispiele die Kosten 
verschiedener Methoden verglichen werden. Der letzte Teil behandelt speziell die Bau
kosten, deren Gliederung, kurz sllmtIiche Fragen, die mit der Abgabe von Angeboten 
und Ausfiihrung von Bauten zusammenhangen. Das Buch gibt Winke fiir die richtige 
Organisation des Baubetriebes und der Baufiihrung. Es kann mit Recht behauptet werden, 
daf3 es dem Verfasser gelungen ist, ein neues wertvolles Buch zu schaffen, das durchaus 
bestehenden Bediirfnissen Rechnung tragt und vielen eine willkommene Bereicherung 
ihres Wissens bring en wird . . . (Deutsche Bauzeitung, Nr.73/74, 1930.) 

Praktisches Konstruieren von 
Eisenbetonhochbanten 

Von Baumeister Rudolf Bayerl 
Leiter der Kurse fiir Eisenbeton und Baumechanik der Zentralvereinigung der Baufiihrer 
Qsterreichs, Assistent der Baugewerblichen Fachkurse des Prof. A. Baudouin, Wien 

unter Mitwirkung von 

lng. Adolf Brzesky 
Ger. beeid. Sachverstandiger 

Mit 67 Textabbildungen. VIII, 144 Seiten. 1930. RM 7,-

Hilfsbuch fur den Eisenbetonban fur 
Baumeister nnd Banleiter 

Von lng. Viktor Hietzgern und lng. Arnold Ilkow 
Mit 79 Abbildungen. X, 132 Seiten. 1930. RM 5,80 

Bauratgeber, 9. Auf!. 52 
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V e·rl a g von J u I ius S P ri n gel' in Wi e n 

Material- und Zeitaufwand bei Bauarbeiten 
127 Tabellen zur Ermittlung del' Kosten von Erd-, Maurer-, Putz-, Estrich- und Fliesen-, 
Asphalt-, Dichtungs- (Isolierungs-), Beton- und Eisenbeton-, Zimmerer-, Dachdecker-, 
Spengler- (Klempner-), Tischler- (Schreiner-), Beschlag-, Glaser-, Maler-, Anstreicher-, 

Klebe-, Hafner- (Of en- und Herdsetzer-); Entwiisserungs-, Brunnenmacher-Arbeiten 

Von Ing. Arnold Ilkow 
Ziyilingenieur ftlr das Bauwesen und Baumeister 

Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. 72 Seiten. 1927. RM 4,40 

Der Bau- und Maurermeister in der Praxis 
Ein Hills- und Nachschlagebuch fUr den taglichen Gebrauch 

Von Architekt Edmund Schonauer, Stadtbaumeister 
Empfohlen von del' Genossenschaft der Bau- und Steinmetzmeister, uralte Haupthutte 

in Wien, und vom Verb and del' Baumeister Qsterreichs 
Z wei t e, vollstandig umgearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage. In Taschenformat 

Mit 21 Abbildungen im Text. 115 Seiten. 1927 
Teil I: Tabellen. 60 Seiten. Teil II: Preisanalysen. 55 Seiten. RM 6,-

Das Buch bietet dem Besitzer die Handhabe, sich uber die technischen Voraussetzungen 
jedes Bauentwurfes bzw. jeder Baureparatur klare, zahlenm1i£ig umrissene Vorstellungen 

zu bilden. 

Die Preisermittlung der Zimmererarbeiten 
und ihre technisch-kanfmannischen Grundlagen 

Von Ing. Hugo Bronneck 
BehordL autor. Ziyilingenieur ftlr das Bauwesen 

Mit zahlreichen Tabellen, Abbildungen und Zahlenbeispielen aus der Praxis.. VI, 88 Seiten 
und 16 Notizbl1itter. 1927. RM 4,80 

Das Buch will ein Hilfsbuch fUr die Ermittlung und Prufung angemessener 
Angebotspreise sein. Es enthiilt zu diesem Zweck eine genaue Beschreibung der ver
schiedenen Arbeitsvorgiinge und Lieferungen sowie Angaben uber Material- und Zeit
aufwand auf Grund in der Praxis ermittelter Erfahrungswerte. In Rucksicht auf die 
zunehmende Bedeutung des Holzbaus ist das Werk fUr Unternehmer, Behorden und 
Studierende ein wichtiges und lehrreiches Handbuch. 

(Die Baugilde, Heft 16, 1927) 

Tabellen zur Querschnittbemessung von Holzbalken 
mit Beispielen filr Bau- und Zimmerermeister und verwandte Berufe 

Zusammengestellt von Ing. Arnold Ilkow 
24 Seiten. 1928. RM 1,80 

Die Kostenberechnung der Bautischlerarbeiten 
Von Ing. Fred Schrom, Tischlermeister u. Ing. Franz Thiel, Tischlermeister 

Mit 56 Abbildungell. VI, 112 Seiten. 1930. RM 6,40 
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Verlag von Julius Springer in Wien 

Der Zimmerermeisler 
Ein bautechnisches Konstruktionswerk, enthaltend die gesamten Zimmerungen 

Von Prof. Andreas Baudouin 
Stadtzimmerermeister, Wien 

Z wei t e, erganzte und verbesserte Auflage. 1926. Zwei Mappen im Format: 36 X 50 em 
mit zusammen 171 Tafeln. Preis jeder Mappe RM 57,-

Das Werk wird nur komplett abgegeben 
Baudouin hat alles zusammengetragen, was dem Zimmerermeister auszufllhren mllglich ist, denn es ist 

kein Arbeitsgebiet unberUcksiehtigt geblieben. Alle Vorbilder sind mustergUl!ig, so daB das Tafelwerk fill' den 
ralsuehenden Fachmann eine zuverHissige QueUe und ein sicherer BerateI' is!. Es sonte daher kein Baugewerbe
treibender, del' im wirtschaftlicheu Kampfe auch sein Wissen in. die Waagschale werfen will, versliumen, das 
Konstruktionswerk sieh anzusehaffen und es zu studieren. (Osterreichische Bauzeitung, 2. Jahrgang, Nr. 16) 

Holz • lID Hochbau 
Ein neuzeitliches Hilfsbuch fiir den Entwurf, die Berechnung und Ausfiihrung 

zimmermanns- und ingenieurmiii3iger Holzwerke im Hochbau 

Von Ing. Hugo Bronneck 
Beh. aut. Zivilingenieur fill' das Bauwesen 

Mit 415 Abbildungen, zahlreichen Tafeln und Zahlenbeispielen. XV, 388 Seiten. 1927 
In Ganzleinen gebunden RM 22,20 

Del' Leser erhlilt durch das Buch eine willkommene Sicherheit fUr seiue EntwUrfe, Berechnungen und 
AusfUhrungen. Das Bueh belehrt und gibt Auskunft, und zwar von den eiufaehsten Anfllngen des Zimmer
handwerkes bis zu den neuesten gewaltigen Konstruktionen, die man frUber mit Holz nirht auszufllhren wagle. 
Ober den Baustoff, Uber seinen Einkauf, Uber seine Behaudlung und Pflege, Uber seine richtige Verwendung, 
selbst Uber Nachbargebiete wie Ubel' die notwendigen Hilfskonstruktionen aus Eisen fllr die Verblinde und 
Knotenpunkte sind ausfllhrliche Angabeu gemacht. ("Zeitsehrift des Vereines deutscher Ingenieure," Nr. 29,1927) 

Der Brunnenbau 
Von Franz Bosenkopf 

Brunnenmeister in Wien 

Mit zahlreichen Beispielen ausgefiihrter Brunnenbauten und deren Berechnung sowie mit 
141 Abbildungen, 6 Tafeln und 5 Tabellen. 184 Seiten. 1928. RM 10,-, in Ganzleinen 

gebunden RM 11,20 

Der praklische Dachdecker 
Ein Nachschlage- und Kalkulationsbuch fUr das gesamte Baugewerbe 

Von Johann Meyer 
gepr. Dachdeckermeister in Wien, gerichtl. beeid. Saehverstllndiger und Seh1!tzmeister, Fachlehrer an del' 

gewerbl. Fortbildungsschule fill' Dachdecker in Wien 

Z wei t e, vollstandig neubearbeitete und veranderte Auflage des "Osterr.-Ungar. Dach
deckermeisters". Mit 38 Abb. u.54 Tabellen im Text. VIII, 66 u. 106 Seiten. 1928. RM 8,40 
I. Teil: Die Arbeiten des Daehdeekers. - II. Teil: Der Daehdecker als 
Gewerbetreibender. - II£. Teil: Der Dachdecker als Genossenschafter. 

(Diese Ausgabe kommt nur fiir Osterreieh in Betracht.) 
Fur die ubrigen Lander wurde eine besondere Ausgabe hergestellt: 

Die Dachdeckerarbeilen 
Mit 38 Abbildungen und 44 Tabellen im Text. VI, 66 Seiten. 1928. RM 3,60 
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Verlag von Julius Springer in Wi en 

Die Baukunde 
mit besonderer Berilcksicbtigung des Hochbaues undo der einschUigigen Baugewerbe 

Von . 
M. techno Rat Franz Titscher 

Sec h s t e, erweiterte und verbesserte Auflage 

Band I: Die Baustoffe. - Band II: Die Baukonstruktionslehre 
In einem Doppelband. 640 Seiten. Format: 16:25,5 cm. Mappe mit 120 Plantafeln, ein
seitig bedruckt. Format: 25,5:32 cm. 1927. RM 27,-, in Ganzleinen gebunden RM 30,

Textband uud Mappe werden nur zusammen abgegeben 
Die sechste Neuauflage des bekannten trefflicben Handbuches vereinigt in den zwei 

Biinden die Vorziige eines ausgezeichneten Lehrbuches und Lernbehelfes mit der aus
fUhrlichen Besprechung des konstruktiven Hochbaues und der wichtigeren Baugewerbe. 
Es veranschaulicht diese durch zahlreiche, aIle Einzelheiten der Ausfilhrung in deut
lichem MaBstabe und in iibersichtlicher Kotierung beigegebenen, technisch einwandfrei 
ausgearbeiteten Planzeichnungen in instruktiver Anordnung. 

(Deutsche Baumeister-Zeitung, Folge 1, 1928) 

Band III: Zeichnen und Entwerfen von Hochbauten 
Textband 48 Seiten. Format: 16: 25,5 cm. Mappe enthaltend 23 einseitig bedruckte 

Tafeln. Format: 25,5 :32 cm. 1928; hierzu 
Nachtrag 36 Blatt. Format: 25,5: 32 cm. Mit zahlreichen GrundriBentwiirfen 
Band III, kompl. (Textband und Nachtrag). Nur in Leinenmappe RM 16,20 

Nachtrag separat in Pappmappe RM 7,20; in Leinenmappe RM 9,-
Dem Lernenden wird der Weg von den elementarsten Grundlagen des Zeichnens 

unter gleichzeitiger Beschreibung der Behelfe bis zum Vergr6Bern und Verkleinern von 
Planen gewiesen, wobei auch die Grundelemente der architektonischen Formenlehre 
behandelt werden .•. Nebenbei wird das wichtigste der Hausplanung, der GrundriB
entwurf filr mittelstandische Wohnhauser yom technischen und wirlschaftlichen Stand
punkte aus besprochen, und acht als gelungen zu bezeichnende Entwiirfe dienen als 
belehrende Vorlagen fUr angehende und auch im Berufe stehende Konstrukteure. 

(Qsterreichische Bauz.eitung, Nr. 28, 1928) 

Taschenbuch fUr Ingenieure und Architekten. Unter Mitwirkung 
von Prof. Dr. H. Baudisch- Wien, Ing. Dr. Fr. Bleich - Wien, Prof. Dr. A. Haerpfer
Prag, Dozent Dr. L. lIu b er - Wien, Prof.Dr.P. Kresnik - Brilnn, Prof. Dr. h.c.J. Melan
Prag-, Prof. Dr. F. Steiner- Wien. Herausgegeben von Ing. Dr. Fr. Bleich und Prof. 
Dr. h. c. J. Melan. Mit 634 Abbildungen im Text und auf 1 Tafel. 715 Seiten. 1926. 

In Ganzleinen gebunden RM 22,5{} 

Hochbaukunde. Von Ing. Robert Schindler. Mit etwa 900 Abbildungen. Etwa 35 
Bogen. Erscheint im Januar 1931 

Technische Gesetze. Ein Schlagwortverzeichnis der in Qsterreich geltenden 
Gesetze, Verordnungen usw. des Bundes und der Llinder. Von lng. Arnold llkow, 
Zivilingenieur fUr das Bauwesen. Erweiterter Sonderabdruck aus Junk-H erzka 
"Der Bauratgeber", 8. Auflage. 54 Seiten. Format: 15,5: 23 cm. 1928. RM 3,-

Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes in Bausachen 
Eine Sammlung fiir die Praxis wichtiger Entscheidungen. Von Ing. Fritz Torggler, 
Stadtbauoberkommissar. VIII, 112 Seiten. 1929. RM 5,70 

Buch- und Kunstdruckerel Steyrermiihl. Wien VI 




