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B.A.G.-Leuchten - immer
lichttechnisch und zeitgemäss
gestaltet - finden Sie in grosser
Auswahl in unsern Ausstellungsund

Verkaufsräumen an der
Stampfenbachstr. 15, Zürich 1,

beim Central.
Unser Personal freut sich, Sie
bei Ihren innenarchitektonischen
Problemen zu beraten.

B.A.G.-Leuchten sind formschön
und Schweizer Qualitäts-Arbeit.
In allen guten Fachgeschäften.
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wo ein 17,5 m breiter Stichkanal in die
Halle eingeführt wird und deshalb zwei
Säulen ausfallen mußten, wurde oberhalb
der Dachhaut noch ein Druckgurt
angeordnet und so ein Fachwerkbinder
gebildet, bei dem die Dachhaut bzw. die
Verstärkungsbogen die Diagonalen
darstellen. V.

Gieseking (Bauwelt 11/1953) führt den
Umstand, daß der Baufachmann dem
Holzschutz nicht immer die gebührende
Beachtung schenkt, darauf zurück, daß
sich die Leistung nicht zahlenmäßig
erfassen läßt. Aus diesem Grunde muß er
durch Leistungsnormen und Richtlinien
und ohne imprägniertechnisches SpezialWissen

in die Lage versetzt werden, einen
Holzschutzauftrag einfach, eindeutig und
richtig auszuschreiben und die Erfüllung
der angebotenen Leistung zu kontrollieren.

Diesem Zweck dient die vom
Verfasser aufgestellte Leistungsskala mit der
Einteilung in zehn Schutzklassen sowie
die für die verschiedenen Schutzklassen
und Schutzmittelgruppen angegebenen
Schutzmittelmengen und Einbringverfahren.

Zum großen Teil sind diese
Vorschläge bereits in die Praxis übernommen
worden.
Müller (Aluminium 3/1953) befaßt sich mit
den Aluminiumfarben, die ebenso wie die
anderen technischen Anstriche aus dem
Pigment, den Bindemitteln, den
Verdünnungsmitteln und den Trocknern
zusammengesetzt sind. Als Pigment dient
zerkleinertes Aluminium in Schuppenform,
das unter Verwendung von Stearin als
Gleit- und Poliermittel gewonnen wird. Je
feiner die Mahlung, desto geringer der
Glanz. Die Aluminiumfarben, deren
metallischer Anteil nicht unter 24 bis 25%
liegen soll, werden heute für
Innendekorationen, wetterbeständige
Außenanstriche, hitze- und chemikalienfeste
Zwecke, Rostschutz, feuerhemmende
Anstriche usw. verwendet, müssen aber in
ihrer Zusammensetzung dem jeweiligen
Verwendungszweck angepaßt sein. Ihre
große Beständigkeit und rostschützende
Wirkung beruht darauf, daß die mit der
Stearinhaut versehenen, sehr flachen
Schüppchen nach dem Auftrag eine
zusammenhängende, wasserundurchlässige

und wasserabstoßende Schicht
bilden. Metallteile, die einen zweimaligen
Grundanstrich mit einer guten Leinöl-
Standöl-Farbe (mit Zink- und Eisenoxyd)
und darüber eine geeignete Aluminiumdeckfarbe

erhalten haben, sind
erfahrungsgemäß für 15 bis 20 Jahre gegen
Rost geschützt.

Neuzeitliche Bautechnik

«L'Architecture d'Aujourd'hui» (12/1952)
berichtet über Pariser Versuchsbauten,
die als zehnstöckige Wohnhäuser von
60 m Länge und 10 m Tiefe errichtet
wurden. Die Grundfläche ist durch die
Stahlbetonkonstruktion in 3,8x4,8 m
große Felder aufgeteilt und bot damit
beste Voraussetzungen für eine rationelle
Fertigung. So wurde die Deckenschalung
als Ganzes nach dem Abbinden seitwärts
herausgeschoben und durch einen Kran
versetzt, so daß sie durchschnittlich drei-
unddreißigmal verwendet werden konnte.
Die einheitlichen Säulenquerschnitte
erlaubten eine sechzigfache Benutzung der
Schalung. Die Wandausfachungen wurden

auf dem fertiggestellten Fußboden
betoniert und dann hochgeklappt.
«Bauwelt» (15/1953) erläutert das PZ-
Verfahren für das Spannen gebündelter
Stähle im Beton. Das Stahlbündel ist an
seinem Ende durch einfaches Verkeilen
fest mit einem Gewindebolzen verbunden
und läßt sich deshalb leicht spannen.
Die Verankerung erfolgt durch Mutter und
Ankerplatte. Für die Verbindung des
Bündels mit dem Gewindebolzen sind
zwei Ausführungen erprobt worden, von
denen jeweils ein Teil zurückgewonnen
wird und ein Teil im Beton verbleibt.
Seils und Kranitzky (Stahlbau 4-5/1953)
haben sehr eingehend die Frage
untersucht, ob allseits geschlossene Hohlkörper

aus Stahl, wie sie bei modernen
Baukonstruktionen infolge ihrer besonderen
Wirtschaftlichkeit zunehmende Verwendung

finden, durch Wasseransammlung
und Innenkorrosion gefährdet sind. Ein
Eindringen von Regenwasser kann nur
dann erfolgen, wenn Undichtigkeiten
vorhanden sind. Unter Umständen kann das
über die Undichtigkeit hinwegfließende
Wasser förmlich eingesogen werden und
besonders bei Frost gefährlich sein. Die
Innenkorrosion bleibt jedoch in allen
Fällen, auch beim Eindringen feuchter
Luft, unbedenklich. Frostschäden können
bei vertikalen Baugliedern leichter
auftreten als bei horizontalen, weil sich das
Wasser hier an einer Stelle sammelt. Das
wirksamste Abwehrmittel ist die
sorgfältigste Verschweißung aller Nähte, während

die Anordnung von Entwässerungs¬

öffnungen wohl die Frostgefahr verhütet,
aber dafür die Innenkorrosion fördert.
Dies würde dann einen Innenschutz
erforderlich machen. Hohlkörper, die in
Fundamente einbetoniert werden, sind
bis zur Fundamenthöhe mit Beton auszufüllen.

Städtebau und Raumplanung
«Building Digest» (5/1953) setzt sich mit
verschiedenen Problemen Londons
auseinander und erwähnt, daß dieEinwohner-
zahl der eigentlichen City 1851 noch
129 000 betrug, aber 1951 auf rund 5000
gesunken war. Gleichzeitig waren in
diesem Jahre dort aber rund 500 000
Personen beschäftigt. Dieses Verhältnis wird
für ungesund gehalten, und es wird
befürwortet, für mehr Wohngelegenheiten in
der City zu sorgen. Aus diesem Grunde
werden die verschiedenen Bestrebungen
zur Vergrößerung der zulässigen
Bauhöhe in der City auch nur unter der
Bedingung gutgeheißen, daß sie - schon
im Hinblick auf die Verkehrsprobleme -
nicht zu noch stärkeren Menschenanhäufungen

führen, sondern zur Schaffung
von Freiflächen. Scharfe Ablehnung findet

ein Vorschlag, neun öffentliche Plätze
zu unterfangen, um Parkmöglichkeiten für
Autos zu schaffen. Es wird darauf
hingewiesen, daß nur 2% der in der Stadt
Tätigen mit eigenen Wagen kommen und
daß es unsinnig wäre, für diese dünne
Bevölkerungsschicht große Aufwendungen

zu machen und den Grünwuchs der
öffentlichen Plätze zu gefährden.
«Bauwelt» (16/1953) teilt mit, daß über
die Hälfte aller Amerikaner Eigenheimbesitzer

sind. 1950 entstanden 1,4
Millionen neue Wohneinheiten, von denen
827 000 in Stadtgemeinden liegen. Hiervon

wurden nur 42 000 aus öffentlichen
Mitteln finanziert, da der soziale
Wohnungsbau nur für bedürftige Mieter
bestimmt ist. Der Bund gibt hierbei 90%
Baudarlehen und außerdem einen
Jahreszuschuß zu den Mieten, die der sozialen
Lage angepaßt werden.
Bijhouwer (Bouw 18/1953) berichtet aus
den USA, daß der Wohnungsbauunternehmer

zusehends von dem früheren
Verfahren abkommt, veraltete Eigenhaustypen

durch äußeres Beiwerk dem jeweiligen
Geschmack der Käufer anzupassen.

Die neuere Richtung, deren
hervorragendster Vertreter die Firma Levitt ist,
hat im Laufe der Zeit technisch einwandfreie

Typen entwickelt, die den Einfluß
von Gropius erkennen lassen und starken
Anklang in Käuferkreisen finden. Da sich
außerdem gezeigt hat, daß auch die Banken

diese Häuser als wertbeständiger
ansehen und sie deshalb williger beleihen,
macht diese geschmackliche Umstellung
der Unternehmer rasche Fortschritte.
Beim Preisausschreiben einer Fachzeitschrift

für einen Hausentwurf in gängiger
Preislage wurden 2700 Entwürfe eingesandt,

aber etwa die Hälfte der als Preise
ausgesetzten Gelder gingen an Schüler
und Mitarbeiter von Gropius. Es wird
hinzugefügt, daß schon kurze Zeit nach dem
Wettbewerbsentscheid über hundert
Bauunternehmer die Verbindung mit den
Preisträgern aufgenommen hatten.

Wohnungsbau
Sozialer Wohnungsbau in den USA

Grundlage der staatlichen Förderung des
Wohnungsbaues in den USA ist der
«United States Housing Act» aus dem
Jahre 1937, der 1949 ergänzt und erweitert

wurde. Dieses Gesetz sieht vor, daß
zur Errichtung von Wohnbauten für
«Familien der niedrigsten Einkommengruppe»
auf Antrag der einzelnen Gemeinden die
Hilfe des Bundes in Anspruch genommen
werden kann. Die «Public Housing
Administration» gewährt außerdem laufende
Jahreszuschüsse zu den Mieten, die der
sozialen Lage der Mieter angepaßt sind.
Voraussetzung für die Einweisung in
solche billige moderne Wohnungen ist,
daß der Mieter vorher in einer
unterdurchschnittlichen Wohnung lebte und
das Familienoberhaupt amerikanischer
Staatsbürger ist. Vorrang genießen
Familien unbemittelter Kriegsteilnehmer und
Familien, deren bisherige Unterkünfte im
Zuge des Sanierungsprogramms
niedergerissen wurden. Die Baukosten werden
- wenn auch erst auf lange Sicht - durch
die Mieten amortisiert, so daß die
einzige finanzielle Leistung des Bundes in
der Gewährung jener Subvention liegt,
die zum Ausgleich zwischen dem
tatsächlich gezahlten und dem für Instandhaltung

und Amortisation notwendigen
Mietzins liegt. Die Höhe des dafür zur
Verfügung stehenden Fonds wird jährlich
vom amerikanischen Kongreß festgesetzt.
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Das soziale Wohnungsbauprogramm ist
in den USA nur ein kleiner Teil des
allgemeinen Wohnungsbauprogramms, über
die Hälfte aller Amerikaner sind heute
Eigenheimbesitzer, überdies werden
zahlreiche Wohnhäuserauch von Firmen,
Gemeinden, Organisationen, Einzelstaaten
und privaten Gesellschaften ohne Inan¬

spruchnahme desBundes errichtet. Allein
im Jahre 1950 entstanden 1,4 Millionen
Wohneinheiten (ohne Farmgebäude),
davon 827 000 in Stadtgemeinden. Die
Anzahl der Wohneinheiten in den Vereinigten

Staaten stieg von 37,3 Millionen im
Jahre 1940 auf 46,2 Millionen bei der
Volkszählung des Jahres 1950. Mob.

Abbruch -Aushub
Maurer-, Beton- u. Zimmerarbeiten

Kunststeinarbeiten
Spenglerarbeiten
Flachdachbeläge

Sanit. Installation
Elektr. Installation

Warmwasserheizung
Kühlkammern

Telephonanlage
Gipserarbeiten

Schreinerarbeiten
Rolladen

Schlosserarbeiten
Holzzementböden

Plättliarbeiten
Malerarbeiten
Warenaufzug

Teerbeläge
Ingenieur-Arbeiten

Architekt

Am Fabrikneubau der
Firma Biscuit-Suter AG.
Winterthur
beteiligte Firmen
Suter-Leemann AG., Zürich
Brunner & Co., Zürich
Naegeli & Co., Winterthur
C.Steiner, Wildbachstr., Winterthur
Frick-Glaß AG., Zürich
Kronauer & Stucki, Winterthur
Volta & Co., Winterthur
H. Staub, Ing., Winterthur/Pfäffikon
Universal Kühlanlagen AG., Zürich
Autophon AG., Zürich
W. Sigrist, Lindenstr. 8, Winterthur
J. Weidmann AG., Bülach
W. Baumann, Horgen
A. Bleibler, Konradstr. 13, Winterthur
Schaffroth & Späti, Winterthur
E. Meier, Hörnlistr. 32/34, Winterthur
H.Schröckel, Winterthur
A. K. Gebauer, Otis-Aufzüge, Zürich
Gebr. Brosi, Winterthur
H. Lechner, Zürich
Otto Glaus, Zürich

FAVA
Fabrik elektrischer Apparate AG.

NEUCHATEL

MERKER-
SPULTISCHE
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111 aus erstklassigem

rostfreiem Stahl
Serienmodelle
Sonderanfertigungen
Kombinationen
Zubehöre

Lieferungen mit verschiedenen Ventilarten wie Siebventil,
Standrohrventil, Kettenventil oder beckenfreiem Stößelventil

MERKER AG. BADEN

Abbrucharbeiten
Anticorodalfenster

Asphaltarbeiten
Aufzugsanlagen

Baureinigung

Beschriftungen
Bodenversiegelung

Bulgomme-Bodenbeläge

Catic-Kanalabdeckungen

Dachdeckerarbeiten

Elektrische Installationen

Uhren
Eternit-Kabelkanäle

Flachdach

Garage- und Kipptore

Garderobe-Anlagen
Glaserarbeiten

Glasbausteinwände

Glaseroblichter
Gipserarbeiten

Heizungsanlagen

Holzklötzliboden
Holzkonservierung

Kaba-Schließanlage
Lamellenstoren und Rolladen

Linoleumbeläge

Malerarbeiten

An den Neubauten
der «Aare-Tessin»
und Hauptpost Ölten
beteiligte Firmen

A. Marti & Cie., Solothurn
Metallbau Koller AG., Basel
O. Aeschlimann, Ölten
Schweiz. Wagons-und Aufzügefabrik,
Schlieren
Uto AG., Zürich
F. Bienz & Cie., Luzern
R. Gautschi, Bern
H. Lehmann, Ölten
A. Leibundgut, Zofingen
Anton Leuthold, Zürich
Fritz Birlauf, Basel
Fa. Müller-Brütsch, Zürich
Jules Lang, Ölten
Ernst Meier, Ölten
Jules Studer, Ölten
Ludw. von Roll'schen Eisenwerke,
Klus
Jules von Arx, Ölten
Reinh. Huber, Ölten
Max Schibli, Ölten
Aare-Tessin AG., Ölten
A. Geiser, Ölten
J. Käser Söhne, Ölten
Fa. Krug, Ölten
W. Loosli-Frey, Ölten
Rauscher & Stoecklin AG., Sissach
Lenzlinger & Schärer, Zürich
BAG, Turgi
Philips-Lampen AG., Zürich
Favag S.A., Neuchâtel
Eternit AG., Niederurnen
Durisol AG., Dietikon
Meynadier & Cie. AG., Zürich
Gauger & Cie. AG., Zürich
J. Sum, Ölten
Viktor Meyer, Ölten
Const, von Arx AG., Ölten
AG. Jäggi, Ölten
E.Kißling, Ölten
Rob. Wullschleger AG., Aarburg
Greßly & Cie., Solothurn
E. Grüninger, Ölten
E. Kißling, Ölten
Ruppert Singer & Cie. AG., Zürich
Ruppli & Cie., Brugg
A. Kully AG., Ölten
AG. Jäggi, Ölten
A. Bühler, Ölten
Gebr. Sulzer AG., Solothurn
L. Capirone AG., Ölten
Lehmann & Cie., Zofingen
Fabrik für Zentralheizungen, Ölten
Firma Stuag, Ölten
S. Wittwer-Iselin, Kilchberg
Bauer AG., Zürich-Wetzikon
E. Schenker AG., Schönenwerd
Jules Lang, Ölten
Ernst Meier, Ölten
Jules Studer, Ölten
S. Barenholz, Zürich
P. Bär & Sohn, Ölten
W. Bischoff, Ölten
Bloch & Deubelbeiß, Ölten
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