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UNTER MITWIRKUNG DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND- 3  
CEMENT-FABRIKANTEN UND DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS 3

m.

Silili
18. Jahrgang 1921 N2 8.

Die V erw endung von  M uschelkalkbeton-W erkstein  beim Bau der Lutherkirche in Freiburg.
Vo n  D r.-In g . W . P e t v y ,  R e g ie ru n g s -B a u m e is te r .

(Nach dem Vortrag, gehalten auf der 24. Hauptversammlung des Deutschen Beton-Vereins 1921 zu Berlin.)
(Schluß aus No. 6.) Hierzu die Abbildungen S. 60 u. 61 und die in No. 7 voraus geschickten.

in e  so  r e ic h l i c h e  V e r w e n d u n g  v o n  n u r  w e n ig e  T a g e  in  A n s p r u c h  n a h m .  D ie  s t r e n g e  G lied e -  
Z i e r o r n a m e n te n ,  E i e r s t ä b e n  u n d  r u n g  u n d  s y m m e t r i s c h e  L ö s u n g  d e r  A r c h i t e k t u r  e r le ic h -  
B i l d h a u e r s c h m u c k ,  w ie
s ie  b e i  d i e s e m  B a u  zu  
f i n d e n  i s t ,  w ä r e  m i t  
R ü c k s i c h t  a u f  d e n  K o 
s t e n p u n k t  b e i  d e r  A u s 
f ü h r u n g  in  N a t u r s t e i n  
k a u m  m ö g l i c h  g e w e 
se n .  B e im  B e t o n w e r k 

s te in  k o n n t e n  a u s  e in  u n d  d e r s e lb e n  F o r m ,  
w e n n  d ie s e  e in m a l  g e g e b e n  w a r ,  b e l i e b ig  v ie le  
g le ic h e  S t ü c k e  g e g o s s e n  o d e r  g e s t a m p f t  w e r 
den, o h n e  d a ß  d ie  A n o r d n u n g  d e r  E i e r s t ä b e  
u n d  d e r  s o n s t ig e n  Z i e r o r n a m e n t e  S c h w i e r ig 
k e i te n  u n d  K o s t e n  v e r u r s a c h t e .

A u f  d ie s e  E i g e n a r t  d e s  B e t o n w e r k s t e i n s  
n a h m  d e r  b a u l e i t e n d e  A r c h i t e k t  s c h o n  b e im  
E in z e le n tw u r f  e n t s p r e c h e n d e  R ü c k s i c h t .  _

E s  d a r f  n i c h t  u n e r w ä h n t  b le ib e n ,  d a ß  d ie  
e in fa c h e  U e b e r a r b e i t u n g  d e r  E i e r s t ä b e ,  Z ie r 
o r n a m e n te  u n d  d e r g l .  n u r  K o s t e n  v o n  1 7 0 0 0  M. 
fü r  3 e n  g a n z e n  B a u  e r f o r d e r t e ,  w ä h r e n d  d ie  
A n g e b o te  f ü r  d a s  H e r a u s a r b e i t e n  d i e s e r  T e i le  
be i  V e r w e n d u n g  v o n  N a t u r s t e i n  s i c h  a u f  
1 8 0 0 0 0  M. b e l ie f e n .  D e r  P r e i s u n t e r s c h i e d  v o n  
16 3 0 0 0  M. w a r  b e i  d e r  G e s a m t  - B a u s u m m e  
v o n  500  0 0 0  M. a l l e in  s c h o n  d e r a r t  a u s s c h l a g 
g e b e n d ,  d a ß ,  a b g e s e h e n  v o n  a l l e n  ü b r i g e n  
V o rz ü g e n ,  d ie  E n t s c h e i d u n g  f ü r  d e n  B e to n -  

W e r k s te i n  a u s f a l l e n  m u ß te .
W e n n  d ie s e  K o s t e n  a n  d e m  h e u t i g e n  M a ß 

s t a b  g e m e s s e n  in  B e t r a c h t  g e z o g e n  w e r d e n ,  
so  w ü r d e  a l le in  h i e r b e i  in  g l e i c h e m  F a l l e  e in  
B e t r a g  v o n  e t w a  2 0 0 0 0 0 0  M. g e s p a r t  w e r d e n  
k ö n n e n .

V e r s t ä n d l i c h e r  w i r d  d i e s  n o c h ,  w e n n  m a n  
b e d e n k t ,  d a ß  z. B. d a s  H e r a u s a r b e i t e n  e in e s  
d e r  K a p i te l l e  d e r  V o r d e r f r o n t  ( A b b i l d u n g  4 
in  N o. 6) e in e n  B i ld h a u e r  m i n d e s t e n s  2 M o n a te  
in  A n s p r u c h  g e n o m m e n  h ä t t e ,  w e n n  d ie s e  
S tü c k e  a u s  e in e m  W e r k s t ü c k  in  n a t ü r l i c h e m
S te in  h ä t t e n  h e r a u s g e a r b e i t e t  w e r d e n  m ü s s e n ,  
w ä h r e n d  in  B e t o n w e r k s t e i n  d a s U e b e r a r b e i t e n Abbildung 6. Fenster neben dem Haupteingang.
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t e r t e  d ies. A u c h  in d e r  V o rd e r f ro n t ,  d e r e n  E in z e lh e i te n  
A b b i ld u n g  5 in  No. 7 w ie d e rg ib t ,  k o n n te n  d ie  S o c k e  
u n d  P o s ta m e n tq u a d e r  a u s  d e r  g le ic h e n  F o r m  g e s ta m p f t  
w e rd en ,  die  T ii rg e w ä n d e  k o n n te n  6 m al,  d ie  K a p i te l le  
u n d  S ä u le n t ro m m e ln  je  4 m a l  a u s  d e r  g l e i c h e n  o rm  
o-eo-ossen w e rd en ,  u n d  b e so n d e rs  bei d e n  g r o ß e n  W e r k 
s tü c k e n  des r in g s  u m  d e n  B a u  h e r u m la u f e n d e n  H a u p t 
g e s im ses  w a r  es m ög lich ,  im m er  w ie d e r  d e n  g le ic h e n  

F o r m k a s t e n  zu  b e n ü tz e n .
D ie E in z e la u fn ah m e  e ines  se i t l ic h e n  F e n s t e r s  d e r  

H a u p t f ro n t  (A b b ild u n g  6) g ib t  e in  g u te s  B ild  v o n  d e r  
W irk u n g  d e r  S t e in s t ru k tu r .  D ie  S c h ä r fe  d e r  A u fn a h m e  
e rm ö g l ich t  es, a u c h  a n  d e r  S o c k e lp a r t ie  d ie  B e a r b e i tu n g  
u n d  die W ir k u n g  g e n a u  zu  e rk e n n e n ,  d ie  in k ü n s t l e 
r isch er  H in s ic h t  d u r c h a u s  d e r je n ig e n  v o n  n a tü r l i c h e m  
M u sch e lk a lk  e n ts p r ic h t ,  o h n e  d a ß  o d e r  v ie l le ic h t  g e r a d e  
weil d a s  n a tü r l ic h e  G efü g e  d es  B e to n s  d a b e i  n ic h t  v e r 

l e u g n e t  w ird .
S e lb s tv e r s tä n d l ic h  s in d  a u c h  s ä m tl ic h e  T r e p p e n 

s tu fe n  a u s  d e m  g le ic h en  B a u s to f f  u n d  in g le ic h e r  A r t  
a u sg e fü h r t ,  u n d  es k a n n  a u f  G ru n d  v ie l jä h r ig e r  E r f a h 
r u n g  b e h a u p te t  w e rd e n ,  d a ß  d ie  W id e r s ta n d s f ä h ig k e i t  
e b en so  g ro ß  i s t  w ie d ie  je d e r  n a tü r l i c h e n  S te in s o r te ,  
d ie  F e u e rs ic h e rh e i t  a b e r  g rö ß e r .

D e r  E in g a n g s v o r b a u  b e im  P f a r r h a u s  (A b b i ld u n g  7 
in  No. 7) is t  w ie d e r  a m  B a u  u n m it t e lb a r  in  F o r m e n  g e 
s ta m p f t  u n d  fu g en lo s  im  Z u sa m m e n h a n g  m it  d e r  E is e n 
b e to n d e c k e  d e r  T e r ra s s e  a u sg e fü h r t .  B ei d e r a r t i g e n  
A u s fü h ru n g e n  i s t  b e so n d e re  S o rg fa l t  a u f  d ie  A u s b i ld u n g  
d e r  S c h a lu n g e n  zu  v e rw e n d e n .  A u c h  h ie r  s in d  d ie  E c k -  
l is en en  m it  ih rem  re ic h e n  O r n a m e n ts c h m u c k  in  d e r  F a 
b r ik  w e rk s te in m ä ß ig  h e rg e s te l l t  u n d  v e r s e tz t  u n d  d ie  
d a z w isc h e n  l ie g e n d e n  S t i rn f lä c h en  u n t e r  V e r w e n d u n g  
v o n  v o r g e r ic h te te n  G ip sfo rm en  a n  O rt  u n d  S te l le  e in 
g e s c h a l t  u n d  m it  V o rs a tz b e to n  e in g e s ta m p f t .

D ie  t r a g e n d e n  S ä u le n  u n d  P i la s te r ,  b e i  d e n e n  w ie 
d e r  je  4 g le iche  S tü c k e  a u s  e in e r  F o rm  g e f e r t ig t  w e rd e n  
k o n n te n ,  s in d  n a tü r l i c h  f a b r ik m ä ß ig  h e r g e s te l l t  u n d  
v e rse tz t .

D iese  A r t  d e r  A u s fü h ru n g  g a b  a u c h  die  M öglich 
k e it ,  d ie  V e ra n d a d e c k e  m it  S ic h e rh e i t  w a s s e rd ic h t  zu 
m ac h e n ,  d a  k e in e  F u g e n  v o r h a n d e n  sind , in  d ie  W a s s e r  
e in d r in g e n  k a n n .  D ie  A b d e c k p la t te  d e r  B r ü s tu n g  is t  
a n  O rt u n d  S te lle  m it  E is e n e in la g e n  a u s g e f ü h r t  u n d  is t  
in  d e n  7 J a h r e n  ih res  B e s te h e n s  r is se f re i  g e b lie b en ,  o b 
g le ich  a n  so lc h en  S te l le n  in fo lg e  d e r  d u rc h  W ä r m e 
s c h w a n k u n g e n  e n ts te h e n d e n  F o r m ä n d e r u n g e n  R isse  
so n s t  d ie  R e g e l  sind.

D e r  o rn a m e n ta le n  B e d e u tu n g  d e s  B a u e s  e n t s p r e c h 
e n d  is t  a u c h  im  I n n e re n  d es  K i r c h e n r a u m e s  (A b b i ld u n g  
8, S. 61) fü r  S tu fen ,  S ä u len ,  B a l lu s t r a d e n  u n d  T ü r u m 
r a h m u n g e n  d e r  B e to n w e r k s te in  v e r w e n d e t .  H ie r  i s t  d ie  
W ir k u n g  d e r  S t e in s t r u k tu r  d u rc h  le ic h te  V e rg o ld u n g e n

u n d  F a r b e n la s u r e n  g e h o b e n ,  d a  im  I n n e r e n  d ie  g e 
w ü n s c h te  P a t i n a  d ie  k ü n s t l e r i s c h e  W i r k u n g  n ic h t  so 
u n t e r s t ü t z e n  k a n n ,  w ie  a n  d e r  A u ß e n f a s s a d e .  A b b .  9, S. 
60 z e ig t  d ie  A u s b i ld u n g  d e r  im  K e r n  a u s  B e to n  e rs te l l te n  
K a n z e l ,  d e r e n  O r n a m e n t e  in S t u c k  a n g e t r a g e n  sind .

T ie f s in n ig e  s y m b o l is c h e  D a r s t e l l u n g e n  sc h m ü c k e n  
a lle  F l ä c h e n ;  E n g e l  u n d  F a c k e l n ,  h e i l ig e  S y m b o le  sind 
a ls  S c h m u c k w e r k e  e in g e f ü g t ;  d ie  S t e in e  r e d e n  zu  den 
K i r c h e n b e s u c h e r n ,  s ie  e r z ä h le n  u n s  F a c h le u t e n  aber 
a u c h  v o n  d e n  v ie le n  s c h w ie r ig e n  A u f g a b e n ,  d ie  d e r  au s 
f ü h r e n d e n  F i r m a  g e s t e l l t  w a r e n  u n d  d ie  sie  in ta d e l 
lo se r  W e ise  zu  lö s e n  v e r s t a n d e n  h a t .

D ie  r e ic h e n  F o r m e n  m i t  s t a r k  p la s t i s c h e n ,  teils 
u n t e r s c h n i t t e n e n  O r n a m e n t e n  z. B. b e i  d e r  T ü r  un ter  
d e r  E m p o r e  ( A b b i ld u n g  10, S. 60) e r f o r d e r t e n  oft Leim 
fo rm e n ,  u n d  n u r  e in  l ie b e v o l le s  E in g e h e n  a u f  d ie  tech 
n is c h e n  E in z e lh e i t e n  u n d  d a s  A n p a s s e n  a n  d ie  vom 
K ü n s t l e r  g e s t e l l t e n  F o r m e n  e r m ö g l i c h t e n  d a s  restlose  
G e l in g e n  d e s  g a n z e n  W e r k e s .

F ü r  d ie  T ü r  z u m  H o f  ( A b b i ld u n g  11 in  N o. 7) w u r 
d e n  d ie  M ode lle  v o m  K ü n s t l e r  in  T o n  m o d e l l ie r t  oder 
in G ips g e s c h n i t t e n  u n d  v o n  d e m  O r ig in a l  m e is t  u n m it 
t e lb a r  e in e  n e g a t i v e  G ip s fo rm  a b g e g o s s e n ,  d ie  zum  E in 
s t a m p f e n  b e n u tz t  w u r d e .  D ie  A u s b i l d u n g  d e r  P la s t ik e n  
w u rd e  v o m  K ü n s t l e r  d e r  E i g e n a r t  d e s  B e to n w e rk s te in e s  
a n g e p a ß t  u n d  a lle  F o r m e n  w a r e n  d a r a u f  b e r e c h n e t ,  daß 
sie d e r  S t r u k t u r  d e s  S t e in m a te r i a l e s  e n t s p r a c h e n .

D e r  m i t  d e m  A u f t r a g  b e t r a u t e  K ü n s t l e r ,  B ild h au e r  
K i l l e r  a u s  M ü n c h e n ,  h a t  s o d a n n  a l le  S c h m u c k fo rm e n  
ü b e r a r b e i t e t ,  w ä h r e n d  d ie  n i c h t  o r n a m e n t i e r t e n  F läch en  
v o m  S te in h a u e r  in  g le ic h e r  W e is e  w ie  b e i  d e n  Stufen  
u n d  E in f a s s u n g s s t e in e n  s c h a r r i e r t  w u r d e n .

B e i  d e r  A u s f ü h r u n g  d e r  S ä u l e n v o r h a l l e  v o r  dem 
K o n f i r m a n d e n s a a l  ( A b b i ld u n g  12 in  N o .  7 *) k o n n te n  
e b e n fa l l s  d ie  S ä u le n  u n t e r  V e r w e n d u n g  v o n  E is en e in 
l a g e n  d e r a r t  a u s g e b i ld e t  w e r d e n ,  d a ß  d ie  ü b e r  d a s  K a 
p i te l l  v o r s t e h e n d e n  E is e n  m i t  d e m  d a r ü b e r  a n  O rt und 
S te l le  a u s g e f ü h r t e n  E i s e n b e t o n t r a g w e r k  v e r b u n d e n  sind 
u n d  d a d u r c h  e in e  in n ig e  V e r b i n d u n g  m i t  d e r  E isen b e 
to n - K o n s t r u k t io n  h e r b e i g e f ü h r t  w u r d e .

D e r  B a u  d e r  L u th e r k i r c h e  in  F r e i b u r g  is t  e in Be
w e is ,  d a ß  d e r  B e to n w e r k s te i n  b e s o n d e r s  d u r c h  seine 
V e r w a n d ts c h a f t  m i t  d e m  E i s e n b e t o n  d a z u  b e ru fe n  ist, 
n e b e n  d e n  b i s h e r  b e k a n n t e n  u n d  g e b r ä u c h l i c h e n  B au 
s to f fe n  e in  fü r  M o n u m e n t a l b a u t e n  h e rv o r ra g e n d  
g e e ig n e te r  B a u s to f f  z u  w e r d e n .

D ie  A u s f ü h r u n g  g r o ß e r  m o n u m e n t a l e r  W e r k s tü c k e  
i s t  —  a b g e s e h e n  v o n  d e n  g r o ß e n  K o s t e n  —  in N a tu r 
s t e in  s c h w ie r ig ,  w e n n  n i c h t  u n m ö g l i c h ,  w ä h r e n d  der 
B e to n w e r k s te in  in  V e r b i n d u n g  m i t  E is e n b e t o n  jede, 
a u c h  d ie  s c h w ie r ig s te  A u f g a b e  zu  lö s e n  im S ta n d e  ist.

*) Dort irrtümlich als No. 13 bezeichnet.

Neue Vorschriften für Eisenbeton und Beton in Deutsch-Oesterreich.
Von Dr.-Ing. Karl H a b e r k a l t ,  Wien.

ie amtliche R egelung der E isenbeton- und Be
tonbauweise erfolgte in Oesterreich durch die 
vom damaligen Ministerium für öffentliche A r 
beiten mit dem Erlasse Z. 42/30 — IX d her
ausgegebenen „Vorschriften vom 15. Ju n i  1911 
über die Herste llung von T ragw erken  aus 

Eisenbeton oder Stam pfbeton bei H ochbauten und bei S t ra 
ßenbrücken“ . Diese Vorschriften sind seinerzeit nach A n
hörung und un ter  Mitwirkung der in B etracht kom m enden 
rachkre ise ,  wie der Ingenieur - Vereinigungen, d e r  B au 
unternehmer, der M ateria lprüfungsansta lten  usw. zustande 
gekommen. Sie gliedern sich im Allgemeinen in einen th eo 
retischen Teil, in dem die Festse tzungen über Bcreehmings- 
grundlagen, statische Berechnung und zulässige Spannun 
gen getroffen werden, und  in einen praktischen Teil, der die 
Vorschriften über die Beschaffenheit und  P rü fu n g  der Bau-

a Ä ,  ni ’ Z T Chmge’, Eisen und Beton’ dann  über die 
A usführung der T ragw erke  und ihre E rp robung  umfaßt.

enn diese \  orschriften. der Gliederung d er  öffentlichen

n n r ' f S  « t " / , r  ,0 e d m e i c h  entsprechend, auch unm itte lba r 
nur für staatliche oder mit U n te rs tü tzung  s taatl icher Mittel 
hergeste llte  B auten Gültigkeit haben, so haben doch auch 
die ^ Lan des verwal t ungen und die die Bauaufs ich t füh 
lenden Gemeinden für die in ihren W irkungskreis  fallenden 
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A usführungen  diesen  V orsch rif ten  sich  a n g e sc h lo s se n ,  sodal 
sie ta tsäch lich  a llgem ein  ga lten .

Eine d e r  sch w ers tem p fu n d en en  E rsch e in u n g en  des Welt 
krieges und  noch m ehr d e r  Z eiten  nach  dem  Friedensschiul 
ist in D eutsch-O esterre ich  d e r  Mangel a n  den  wichtigtsei 
Baustoffen K alk , Ziegel, Z em en t u n d  E isen , d e r  als Folgt 
der K ohlennot a u f tr i t t ;  die zu r  E rze u g u n g  jen e r  Baustoff) 
erforderliche Kohle  ist ja b e k an n tl ich  in d iesem  Reiche nu 
m ganz ung en ü g en d em  Maß v o rh a n d e n  und  k a n n  aucl 
w egen d e r  A llgem einheit d e r  K o h le n n o t  u n d  d e r  bekanntei 
politischen und w ir tschaf t l ichen  V e rh ä ltn isse  in d e n  angren 
zenden L än d e rn  n u r  in un zu re ich en d em  Maße und  mit un 
\ e rh ä ltm sm äß ig  hohen K o s te n  au s  d iesen  e ingeführt  werden

A us diesen U m stän d en  e n ts p ra n g  d a s  B estreben  nacl 
sogenann ten  „ s p a r s a m e n  B a u w e i s e  n “ u nd  nach Ein 
t iih rung  n e u e r  (E rsatz-) B austo ffe  e inerse its ,  n ach  h ö h e  
l e r A u s n ii t z u n g  d e r  b e s teh e n d en  B austo ffe  anderseits 
sow eit le tz te res  noch m it d e r  e rfo rd e rl ich en  Sicherhe it  vei 
e inbar ist. Die ös te rre ich ische  R e g ie ru n g  v e rw irk lich te  dies 
B estrebungen  z u n äch s t  d u rc h  e inen N a c h t r a g  vom  15. Sepl 
1 J lö  zu den e rw äh n te n  V o rsch rif ten  (Z, 29 767 v. 1918) *), i 
dem  die z u l ä s s i g e n  S p a n n u n g e n  v on  Beton un 

isen geg en ü b e r  den  f rü h e re n  W e r te n  e rh ö h t  und  auc 
andere , auf Z em en te rsp a rn is  h in au sg eh e n d e  ‘ Bestimmun
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gen getroffen  w urden , fe rner  du rch  e inen  zweiten  N ach 
trag  vom 22. D ezem ber 1920 (Z. 27 366 —  IX e) *), d e r  sich 
der H aup tsache  nach  au f  den p r a k t i s c h e n  T e i l  der 
Vorschriften bezieh t u n d  in  d iese r  H insicht w esen tliche  E r 
leichterungen schafft,  d ie  in ih rer  G esam the it  a u f  eine w ir t 
schaftlichere B a u au s fü h ru n g  abzielen.

Die B e rech n u n g sg ru n d lag en  u n d  die F e s tse tzu n g e n  über 
die A rt der s ta tisch en  B e rech n u n g  — zusam m en  e tw a  das, 
was in den  preuß ischen  B est im m u n g en  ü b e r  E isenbe ton  vom  
Ja h r  1916 u n te r  „ L e i tsä tze  fü r  die s ta tisch e  B e rech n u n g “ 
en thalten  ist —  blieben vo rläu f ig  u n g e än d e r t .  Sow eit  be 
kannt, dürfte  a b e r  in n ich t zu fe rner  Zeit auch  h ier  eine 
A enderung P la tz  g re ifen  u n d  eine U eb e re in s t im m u n g  m it 
den deu tschen  V orschrif ten  a n g e s tre b t  w erden , die V o r 
arbeiten h ierfür sind du rch  eine F ü h lu n g n a h m e  des deutsch- 
österreichischen A usschusses fü r  e inhe itl iche  H o c h b a u v o r 
schriften mit dem gleiche Zwecke ve rfo lg en d em  deu tschen  
Auschusse bereits  e ingeleitet.

Die d u rch  die be iden  N a c h trä g e  geschaffenen  Aeiule- 
rungen der öste rre ich ischen  V o rsch rif t  von 1911 betreffen 
der H auptsache  nach  1. die zu läss igen  Span n u n g en , 2. die 
Beschaffenheit und  P rü fu n g  d e r  B austoffe, 3. die H e rs te l 
lung d e r  T rag w erk e  und  ihre E rp ro b u n g .  Sie sollen in 
Kürze im F o lgenden  b esp ro ch en  w erden  und  zw ar  soweit 
sie sich auf H o c h b a u t e n  beziehen; mit R ü ck s ich t  auf 
den zur V erfügung  s teh en d en  R a u m  m uß von  d e r  E rö r te 
rung d e r  B rü ck en b au b es tim m u n g en  ab g esehen  werden.

A. E i s e n b e t o n .

1. Z u l ä s s i g e  S p a n n u n g e n .

Für  B eton  wird n u n m eh r  die zu läss ige  S p a n n u n g  nu r  
von der W ü r f e l f e s t i g k e i t ,  a lso n ich t m eh r wie frü 
her vom M ischungsverhä ltn is , d. i. von  d e r  a u f  1 et™ Sand

w en d ig k eit  k le iner Q uerschn ittsabm essungen  oder fü r  Ge- 
• len k q u a d e r  usw. B eton  noch höherer  W ürfe lfes tigke it  e r 
w ünsch t  e rschein t,  is t  in den  V orschrif ten  nu n m eh r gleich 
falls V orso rge  ge troffen . F ü r  so lchen  B e t o n  b e s o n d e 
r e r  G ü t e  u n d  zw ar  v o n  2 5 0 kg/>™2 W ürfe lfes tigke it  und 
d a rü b e r  sind B ieg u n g sd ru ck sp an n u n g en  m it lk  d e r  W ürfel
fes t igke it  bis zum  H ö chstm aß  von  60 kg/cm* un<f D ruck 
sp an n u n g en  bei zen trischem  D ru ck  m it i ls der  W ürfelfes tig 
k e it  bis höchstens . 45 kg/cm2 a ls zulässig  e rk lärt .

Die E is en sp an n u n g en  sind von  1000 kg/cm* a u f 1200 
kg/cm2 e rhöht, n u r  bei P la t te n  von  w eniger a ls 8 cm S tä rke  
dü rfen  sie 1000 kg/cm^ n ich t überschre iten . Diese Zahlen ge l
te n  für F lußeisen ; in der V orsch rif t  sind au ch  noch die (ge
r ingeren) W erte  für Schweißeisen  (1000 u n d  900 kg/cm*) a n 
gegeben , obwohl d ieses in d e r  B auprax is  n u r  m ehr v e rh ä l t 
n ism äß ig  se lten  vo rk o m m t. Die nach dem N a c h tra g  vom 
15. Sep t. 1918 für E isenbeton  bei H ochbau ten  zulässigen 
Span n u n g en  sind in d e r  v o rs tehenden  Tabelle  zusamm en 
gefaßt.

Die zeichnerische D ars te llu n g  in A bbildung  1 gibt eine 
anschau liche  U ebers ich t üb e r  die  zulässigen Spannungen  im 
V erhältn is  zur W ürfe lfes tigke it;  zum V ergleich  sind auch 
die W erte  nach  den preuß ischen  B estim m ungen  von  1916 
e inge tragen .

Zu bem erk en  ist noch, d a ß  die A rt  der B erücksich ti 
g u n g  d e r  K n ic k u n g  u n v e rä n d e r t  au s  der V orschrif t  von  1911 
übernom m en wurde, ebenso die B erechnungsw eise  d e r  Z ug
span n u n g en  des B etons, die u n te r  d e r  A nnahm e e iner F o rm 
ä n d e ru n g s z a h l  d e s  B e tons  fü r Z ug von  A (, =  56000 kß Lm:;, 
e in e r  so lchen  fü r  D ru c k  E bd — 140000 k g ^ n z  un(j ,jes E isens  

E e =  2100 000 kg/cm^ a iSo fü r Ee : E bd : E h z =  15 : 1 :  0,4 zu 

e rm itte ln  sind. Die B eton  - Z u gspannungen  sind indessen 
n u r  bei solchen auf B iegung beanspruch ten  
T rag w erk en ,  die dem  Einfluß d e r  W itte rung , 
von  Nässe, Däm pfen, R au ch  oder dem  Eisen 
schädlichen G asen ausg ese tz t  sind, n achzu 
weisen **).

2 . P r ü f u n g

Abbildung 1. Z u l ä s s i g e  B e t o n - D r u c k s p a n n u n g  f ü r  E i s e n b e t o n  

in ihrer Abhängigkeit von der Würfelfestigkeit.

Zulässige  S p a n n u n g e n  in kg/cm2 E»e i E is e n b e to n -H o c h b a u te n .
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und Zuschläge kom m en d en  Z em en tm en g e  a b h än g ig  g e 
macht. L e tz te re  s te h t  a lso  dem  U n te reh m er  frei, bis auf die 
B eschränkung, daß  fü r  E isen b e to n  m in d es ten s  280 kg Ze
ment auf 1 c»m v e rw e n d e t  w e rd en  m üssen . In  d ieser  Be
stim m ung lieg t also fü r  den  U n te rn eh m er  e in  A nreiz  zur 
V erw endung  besse rer  Z em en tm ark en ,  b e sse re r  Z usch lags 
stoffe und zu b esse rer  A rbeit,  um  m it  m ö g lich s t  w en ig  Ze
ment doch d ie  v e r la n g te  F e s t ig k e i t  zu erzielen , a b e r  auch  
ein A nsporn  fü r  d ie  Z em en t-E rzeu g e r  zu r  E rh ö h u n g  d e r  
Güte des Zem entes.

F ü r  gew öhnliche E is en b e to n b au te n  sind  3 ve rsch iedene  
B e tonga ttungen  v o rgesehen , n äm lich  solche m it 170, 150 
und 130 kg/cm? W ü rfe lfes tig k e it ;  d ies  w u rd e  au f  W unsch  
der U n ternehm er au fg en o m m en , w elche  d ie  V e rw en d u n g  
der B etone g e r in g e re r  F e s t ig k e i t  (150 u nd  130 kg/cm2) fü r  
viele Zwecke als h in re ich en d  und  w ir tsch aft l ich  v o r te i l 
hafte r  e rk lä r ten .

F ür  A usnahm efälle , in d en en  au s  b eso n d e ren  G ründen  
z. B. zur A ufnahm e g ro ß e r  K rä f te  o der  w egen  d e r  Not-

23. A pril 1921.

B e s c h a f f e n h e i t  u n d  
d e r  B a u s t o f f e .

F ü r  die P rü fu n g  des Zem entes u n d  Eisens 
s ind  nu n m eh r die  B estim m ungen  so g e tro f 
fen, d a ß  die P ro b en  so w eit als tun lich  v e r 
r in g ert  sind und  durch  ihre Vornahm e, die 
auch  w äh ren d  d es  B aues erfolgt, de ssen  F o r t 
sch r i t t  n ich t au fg eh a lten  wird. Bei Zem ent 
b rau ch t  n u r  auf je 15 t eine E rp ro b u n g  auf 
Mahlfeinheit, E rh är tungsbeg inn , Abbindezeit 
u n d  R au m b es tän d ig k e it ,  a u f  je 3 0 1 eine 
F es t ig k e itsp ro b e  zu kom m en. Bei g rößeren  
L ie fe rungen  ist, w en n  die e rs ten  zwei d e r 
a r t ig e n  P roben  genügende  E rgebnisse  l iefer

ten, fo r tan  n u r  auf je 100* eine solche F e s t ig k e i tsp rü fu n g  v o r 
zunehm en. In einzelnen Fä llen  g enüg t  d e r  N achweis d e r  Güte 
du rch  Zeugnisse e iner P rü fu n g san s ta l t  ü ber  die betre ffende  
Zem en tm arke , die n ich t ü ber  6 M onate a l t  sein dü rfen .  Die 
V e rw e n d u n g  eines Z em entes k a n n  au ch  v o r  A blauf der 
zur D urch fü h ru n g  d e r  P robe  erforderlichen  F r is t  v o n  4 
W ochen  g e s ta t te t  w erden , w enn  die  E rgebnisse  zwei- und  
sieb en täg ig e r  P roben  e rw ar ten  lassen, d aß  d e r  Z em ent auch 
nach  28 T ag e n  d e n  A n fo rderungen  en tsp rechen  wird. Aehn- 
l iches g ilt fü r  Eisen. Die Uebernahm e im W e rk  w ird  auf 
se ltene Fä lle  b e sch ränk t ,  die  P rü fu n g en  erfo lgen m eist auf 
dem  B aupla tz .

W esen tl ichere  B estim m ungen  beziehen sich auf den 
B e t o n .  Die ge fo rder te  D ru ck fes tig k e it  fü r  d iesen  soll 
wie b ishe r  e inerseits  v o r  A u s fü h ru n g  d e r  T rag w erk e  n a ch 
gew iesen, a n d erse i ts  a u ch  w ä h r e n d  d e r  A r b e i t e n  
se lbs t  n ach g ep rü f t  w erden. D a  die F e s t ig k e i t  sich auf eine 
6-wöchige E rh ä r tu n g sd a u e r  bezieht, so kö n n en  u n te r  U m 
s tänden , w enn  e rs t  d a s  E rgebn is  so lcher P rü fu n g e n  a b g e 
w a r te t  w e rd en  m uß, b ed eu tende  V erzö g eru n g en  im B au 
fo r tsc h r i t t  e in tre ten ;  diese s ind  um so  größer, weil d ie  ö s te r 
re ich ischen  B au u n te rn e h m e r  fa s t  d u rch g eh en d s  n ich t  über 
eine gee igne te  Maschine verfügen , u m  Probew ürfe l  an  der 
B austelle  se lbst  zu  prüfen . Die W ürfel m üssen  v ielm ehr 
v e rp a c k t  u n d  a n  eine öffentliche P rü fu n g sa n s ta l t  g esan d t  
w erden , was, ab g eseh e n  von  den  K o s te n  u n d  d e r  Gefahr 
d e r  B esch äd ig u n g  beim  V ersand , viel Zeit in  A nspruch  
n imm t. In d e r  T a t  is t  d ieser U m stan d  b isher die U rsache

*) Erhältlich in der deutsch-österr. Staatsdruckerei. Wien, I. 
Seilerstätte 24.

**) Näheres hierüber findet sich in dem W erk: „Die neuen 
amtlichen Vorschriften über Eisenbeton und Stampfbeton in ihrer 
Anwendung auf die Berechnung von Tragwerken“. Von Dr.-Ing. 
Karl Haberkalt,  Sektionschef i. R. Wien und Leipzig.
Franz Deuticke.

1919.
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vielfacher M einungsverschiedenheiten zw ischen  Bauaufsicht  
und Unternehmung gew esen . Die neue V orschr 
dem auf mehrfache W eise  zu  begegnen.

Die Betonierung darf nämlich auch v o r  A b l a u f  der 
6-wöehigen Erhärtung und Durchführung der Probe begon 
nen werden, w enn Probekörper von  k ü r z e r e r  Erhar- 
tungsdauer Ergebnisse liefern, d ie erwarten lassen, (laß

In Abb. 2, S. 62 sind einige E rh ä r tu n g s l in ie n  von Beton, 
welche die Z unahm e d e r  D ru c k fe s t ig k e it  m it dem  A lter  ver
anschaulichen, d a rg es te l l t  und  zw ar  geben  die Ordinaten 
das V erhältn is  d e r  D ru c k fes t ig k e it  nach e in e r  gewissen, als 
Abszisse g enom m enen  E rh ä r tu n g sz e i t  zu jen e r  nach 6 
W ochen; A, B , C u n d  D  s ind den  V ersuchen  des Deutschen 
A u ssch u sses  für E isenbeton , E  is t den  V ersuchen  der fran-

seinerzeit die geforderte  Festigkeit  nach 6 W ochen err< 
werden wird. Nach den Vorschriften von 1920 kann  
angenom m en werden, wenn nach 1 Woche m indestens 8 
nach 3 W ochen mindestens 9 0%  der ve r lang ten  Festig 
erreicht werden. Dies gilt für erdfeuchten  Beton- bei

mdm8 ° % r F ü r S7 ln Bf t0n Sind (,ie betreffenden Zahle und 8 .> %. F u r  Zwischenwerte ist geradlin ig  einzuscha

zosischen B etonkom m ission  en tn o m m en .  F e rn e r  sind dort 
die E rh är tu n g sl in ien  (ge rade) nach  den  obigen Betimmun
gen  des N ach trag es  von  1920 e in g e trag e n  (s ta rk  ausgezo
gene und s t r ich p u n k t ie r te  L inien). Man k an n  au s  Abbil
d ung  L en tnehm en , wie sich die g es te l l ten  Anforderungen 
zu V ersuchsergebnissen  ste llen  und d a ß  bei ihrer Einhal
tung eine gewisse S icherhe it  g ew äh rle is te t  ist.
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Ein zweites Mittel, um  noch v o r  been d e te r  B e to n p rü 
fung mit den  B e to n a rb e iten  beg innen  zu können , b es teh t  
darin, d aß  bis dah in  die  Z em en tm en g en  vorgeschrieben  
werden können , die zur E rz ie lu n g  b es t im m te r  B e to n d ru c k 
festigkeiten auf lcbm  G em enge  von  S an d  und  Zuschlägen

Schrift d u rc h  die E in fü h ru n g  der P r o b e b a l k e n  (Kon- 
t ro llba lken  nach  E m perger)  a n s t a t t  der Probew ürfe l zu er 
zielen ve rsu ch t.  Dies sind in bes t im m ter  W eise  h e rzu s te l 
lende  B a lken  von  7 - 1 0 cm Q uerschnitt  und  2,2 m Länge , die 
nach g ehörige r  E rh ä r tu n g  durch  A u fb rin g u n g  von  2 Einzel-

Abbildung 8. Blick in den Chorraum mit Altar, Kanzel und Orgel nebst Orgelempore. 
Die Verwendung von Muschelkalkbeton-Werkstein beim Bau der Lutherkirche in Freiburg.

zu v e rw enden  sind; es m üssen  gen o m m en  w erden  für eine 
D ruckfes tigke it  des B e tons  von

170 kg/cm-’ .....................................  400 ks
150 kg/cm2 .....................................  340 kg
130 kg/cm2' .....................................  280 kg

Bei V erw en d u n g  flüssiger B e to n m asse ,  d. h. n a ssen  oder 
Gußbetons, d e r  n u n m eh r  au ch  zu E is en b e to n a rb e ite n  z u g e 
lassen wird, sind d iese  Z em en tm en g en  um  10 % zu v e rg rö 
ßern. F ü r  Z w ischenw erte  ist g e rad l in ig  e inzuschalten .

Eine wesentliche  V e re in fa ch u n g  d e r  B e to n p rü fu n g  und 
dam it des B aubetr iebes  bei E isen b e to n  w ird  in d e r  Vor-*

23. April 1921.

las ten  an  je 2 5 cm von der B a lkenm itte  en tfe rn ten  P u n k 
ten  bis zum B ruche  zu be las ten  sind. In  den  A bbildungen  
3 und  4, S. 62 s ind  die E inze lhe iten  der mit 2 R u nde isen  von 
12 mm D urch m esse r  bew eh rten  P ro b eb a lk en , sowie eine e in 
fache  V o rr ic h tu n g  d a rg es te l l t ,  wie sie au f  B au te n  häufig  
an g ew en d e t  wird. Se lb s tv e rs tän d n is  is t  die A r t  d ieser V o r 
r ich tu n g  N ebensache ;  w ich tig  is t  n u r  die F re i le g u n g  auf 
2 m S tü tzw eite  und  die A u fh ä n g u n g  der L ad eb ü h n e  an  B ü
geln, welche die U n te r la g sp la t te n  g e n a u  in d e r  Mitte be 
las ten  u n d  so beschaffen  sein m üssen , d a ß  jede  v e rd reh en d e  
W irk u n g  au f  den  P ro b e b a lk e n  h in ta n g e h a l ten  wird.
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In der Vorschrift von 192« sind die Herstellungsweise 
R a itpn  (Up Mittel zur Festh a ltu n g  der Eisen (Holz

stückchen oder Blechstreifen Ä
z), sowie ihre A ufbew ahrungsart  und die D urchführung  de 
Bruchurobe genau  vorgeschrieben. Als B ruchlast P  S1 
iene Last, bei der sich die Durchbiegung bei gleichbleiben- 
iler Last s tänd ig  vergrößert.  Sie wird ermittelt aus dem 
Gewicht A  der  aufgebrachten  Belastung, ve rm eh rt  um das 
Gewicht B  der Ladebühne, Bügel, A ufhängevorrichtungen 
und Unterlagen an  den Laststellen, sowie ve rm ehrt  um 
das s/.i - fache E igengewicht C des P robebalkens, dem nach

— C. Die B ie g e d r u c k fe s t ig k e it  sb in k8 auf

3 1
1 qcm ist aus d e r  Bruchlast P  nach d e r  Form el s =  — P  zu

berechnen. Diese Biegedruckfestigkeit muß m indestens 'U 
der geforderten W ürfelfestigkeit be tragen.

F ür  jede P rü fung  ist eine Versuchsreihe von m indestens 
3 gleichzeitig hergestellten Probekörpern  (Balken oder W ü r 
fel) erforderlich; das Mittel der erhaltenen  W erte  gilt als 
die betreffende Festigkeit.  . ..

Die E inführung der Probebalken in die B aupraxis g rü n 
det sich auf die ausgedehnten  Versuche des Eisenbetonaus- 
schusses des österreichischen Ingenieur- und  Architekten-

denn auch  die g ep lan te  E in fü h ru n g  d e r  P ro b e b a lk e n ,  gegen 
die nu r  von  ve rsu ch stech n isch e r  Se ite  gew isse  Bedenken 
erhoben w urden , d r in g en d  ge fo rdert .  Die W ah l d es  Quer
schnittes 7 • 1 0 cm a n s t a t t  d es  g rö ß e ren  10 • 13 cm, d as  in den 
V ersuchen des öste rr .  Ingen ieu r-  u n d  A rch itek ten-V erem s 
am m eisten  an g ew en d e t  w urde ,  ist ü b e rw ieg en d  den  p rak 
tischen R ü ck s ich ten  a u f  leichte H an d h ab u n g ,  ge r inge  Kosten 
und  zum B esten  des B aues zu e rw ar te n d e  häufigere An
w endung  zuzuschreiben.

3. H e r s t e l l u n g  u n d  P r ü f u n g  d e r  T  r  a  g  w e r k e.

Hier sind w esentliche A e n d e ru n g e n  g eg en  d ie  früheren 
Vorschriften  nicht v o rg en o m m en  w orden . A n  e iner Stelle 
ist liier au sd rü ck lich  auf die v o rte i lh a f te  B en u tzu n g  von 
Probeba lken  zur A b k ü r z u n g  d e r  Scha lungsfr is ten  hin
gewiesen. In d e r  R egel soll näm lich  d ie  Beseitigung 
der Schalungen  und  u n te rs tü tz en d e n  G erüste  n ich t früher 
als v ier  W ochen nach  B een d ig u n g  d e s  B eton ierens ge
schehen, abgesehen  von  Fä llen , in d en en  w egen  großer 
Q uerschn ittsabm essungen  oder w egen  u n g ü n s t ig e re r  W itte
rungsverhä ltn isse ,  z. B. F ro s t,  eine V e r län g e ru n g  dieser 
F r is t  ge fo rd er t  w erden  kann . Es ist nun  bestim m t, daß  auch 
schon nach k ü r z e r e r  Z e i t  a u sg e rü s te t  w erden  kann, 
w enn durch P roben  an  W ürfeln  oder B a lken  nachgewiesen 
wird, d a ß  d e r  Beton bere i ts  eine D ru c k fes t ig k e it  erreicht

A =  erdfeuchter 

Beton 1:4 ,

B desgl. 1: 5,

C =  weicher 

Beton 1: 4,

D desgl. 1 :5. 
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zösischen Kom-

Abbildung 3. Vorrichtung zur Prüfung der Probebalken,
Ansicht und Querschnitt.
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Abbildung 2. Erhärtungslinie von Beton 
(Zunahme der Druckfestigkeit mit dem 

Alter).

Vereins ***), die d a rge tan  haben, d a ß  die P robebalken m in 
destens ebenso verläßliche Ergebnisse liefern als die P ro b e 
würfel, wenn beide in d e r  auf B auplätzen  üblichen Weise, 
also „baum äßig“ hergeste llt  u n d  bis zur P rü fu n g  aufbe
wahrt werden. Dann bieten aber die B alken wesentliche 
Vorteile gegenüber den  Würfeln; als einen d e r  w ichtigsten 
wohl die Möglichkeit der D u r c h f ü h r u n g  d e r  P r ü 
f u n g  a m  B a u  s e l b s t  mit einfachen Mitteln und  ge
ringen Kosten, wobei un ter  fachm ännischer L eitung  auch 
ungeübte Arbeiter verw endet w erden können.

Ebenso wichtig ist, daß  die Probebalken, da  sie am  Bau 
mit denselben Baustoffen wie der Beton des T ragw erkes  
e rzeugt werden und sich un ter  d en  gleichen W itte ru n g s 
verhältnissen wie dies letztere befinden, ein Mittel an  die 
Hand geben, sich über den  E rhärtungszustand  und über die 
„ A u s r ü s  t u n  g s  r e i f  e“ d e r  Bauteile gewisserm aßen 
eine ziffernmäßige U eberzeugung zu verschaffen; man ha t 
zu diesem Zweck von Zeit zu Zeit einzelne, gleichzeitig mit 
dem T ragw erk  hergestellte  Probebalken bis zum Bruch zu 
belasten und gewinnt dadurch  einen Maßstab für die be 
reits erreichte Betondruckfestigkeit.  Gegenüber den bisher 
üblichen, rein empirischen V erfahren  d e r  U ntersuchung  ob 
ein Bauwerk bereits ausgerüste t  werden dürfe, bedeu te t die 
Benutzung von  Probebalken jedenfalls einen Fo rtsch ri t t

In  Oesterreich wurden übrigens solche B alken bereits 
mehrfach verwendet und es gibt große B auunternehm ungen 
bei denen, besonders in d e r  für den Betonbau gefährlichen 
Bauzeit am  Ende des Herbstes, kein größeres E igenbe ton 
tragw erk  ausgerüs te t  wird, ohne d a ß  nicht du rch  Versuche 
m it P robebalken eine ausreichende Festigkeit  des Betons 
sichergestellt worden wäre. Aus U nternehm erkreisen  w urde

***) Mitteilungen über Versuche. Heft 6. UeberBetonnrflfi.no. 
K,ri v ? h ( K o n t r o l l b a l k e n ) .  Bericht erstattet von Ing® 
Karl Nähr, k. k. Baurat. Leipzig und Wien 1Q17 pr.ln,  «• i 
(Anmerk. d. Red. Vergl. „MitteRungen“ 1918, S. £ )
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Abbildung 4. Bewehrung der Probebalken.

hat, die für die e inw irkenden  L as ten ,  W ärm eschw ankungen  
und  sonstigen Einflüsse m in d esten s  die von  dem  fertigen 
T rag w erk  fü r  die volle B e la s tu n g  v e r la n g te  r e c h n u n g s 
m ä ß i g e  S i c h e r h e i t  erg ib t.  D aß  für d iesen  Nachweis 
u n m itte lb a r  am  B au se lb s t  P ro b e b a lk e n  in e rs te r  Linie mit 
B edacht auf die am tlich  fe s tg e leg ten  E rh ärtu n g slin ien  (Ab
b ildung  2) g ee igne t  sein w erden , ist e in leuch tend . Welche 
V orteile  a b e r  die  M öglichkeit e ine r  m ög lichs t  früheren  aber 
doch g enügende  Sicherheit, b ie te n d en  A u s rü s tu n g  in tech
n ischer u n d  w irtschaf t l icher  B eziehung  d u rc h  Abkürzung* 
d er Bauzeit, Möglichkeit d e r  w iederho lten  V erw endung  der 
Schalhölzer, A u sn ü tzu n g  d e r  g ü n s tig en  Jah re sze i t ,  d e r  Bau
m aschinen und  -W erkzeuge , E r s p a ru n g  v o n  Bauzinsen usw. 
m it sich b ringen  kan n , bedarf  k e in e r  n ä h e re n  Erläuterung.

Auf eine B estim m ung, die au f  d ie  V e rm eid u n g  von Un
fällen hinzielt, die sich e r fah ru n g sg e m äß  g eg en  Ende der 
üblichen B auzeit, wo die T e m p e ra tu r  h ier  und  da bereits 
u n te r  Null G rad  sinkt oder sich d e m  N u llp u n k t  nähert, sei 
h ier noch hingew iesen. D urch  V ersuche  des E isenbetonaus- 
schusses der österr.  I n g .-u .  Arch.-V ere ine  ü b er  d e n  E i n f l u ß  
d e r  K ä l t e  auf die F e s t ig k e i t  u n d  E rh ä r tu n g  d es  Betons 
w urde  festges te llt ,  d a ß  T e m p e ra tu re n  d e r  B etonm asse  und 
des fe r tig  mit W asse r  an g em a ch ten  G em enges  v on  Zement, 
S and  und Zuschlägen u n t e r  +  4 ° C  b e re i ts  die Erhärtung  
sehr u n g ü n s tig  beeinflussen. D esha lb  ist a u ß e r  d e r  üblichen 
Festse tzung , d aß  bei T e m p e ra tu re n  u n te r  — 3 ° C  nu r  dann 
be toniert w erden  darf, w enn  d u rc h  g e e ig n e te  V orkehrungen 
die schädlichen E in w irk u n g e n  d e r  K ä l te  hin tangehalten  
w erden, noch die w e ite re  ge tro ffen , daß  B etom nasse , deren 
W ärm eg ra d  u n te r  +  4 ° C b e trä g t ,  n ich t  v e rw en d e t  wer
den darf.

B e las tungsp roben  dü rfen  n ich t v o r  6 W ochen  vorge
nom m en w erden, welche F r is t  in  A usnahm efä llen ,  bei Frost 
usw. e n tsp rech en d  v e r lä n g e r t  w erden  kann . N eu  ist die Be
stim m ung  h insichtlich  d e r  E rp ro b u n g  v o n  solchen auf ge
so n d e rten  W erk p lä tz en  od e r  in e ig en en  W e rk e n  erzeugten 
B auw erk te ilen  au s  E isenbe ton , die fe r tig  auf den Bauplatz 
g e b rach t  und  v e rse tz t1 w erden , z. B. P la t te n ,  Stiegenstufen. 
Säulen, P fäh len  u n d  derg l.  Solche T eile  sind stichproben-
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weise, von je 100 S tü c k  3. m it  stu fenw eise  g e s te ig e r te r  L ast 
zu erproben. Die P ro b e  gilt a ls  be s tan d en ,  wenn die B ruch 
last m indestens d e r  2X>-fachen re ch n u n g sm äß ig en  G esam t
last gleichkom m t, d ie  im B a u w e rk  au f  den  g ep rü f ten  Teil 
entfällt. Bei V e rsag en  e ines S tü c k es  s ind  E rg än z u n g sp ro 
ben an 3 S tü ck en  derse lben  G ru p p e  vorzunehm en , von 
denen ab er  keine e in  u n g ü n s tig es  E rg eb n is  liefern darf, 
widrigenfalls die g anze  Menge n ich t abgenom m en  wird.

B. B e t o n .

Die B estim m ungen  für gew öhn lichen  u n b ew eh rten  Be
ton s tehen  im G roßen  u n d  G anzen  in E in k la n g  mit jenen 
für Eisenbeton, sow eit  es sich um  die B eschaffenheit  und 
P rüfung  d e r  B austoffe, sowie die  H e rs te l lu n g  und  E rp ro 
bung d e r  T rag w erk e  handelt .  A b w eichungen  bestehen  u. a. 
in der K orngröße  der Z uschläge, die  h ier  bis 6 <=m (bei E isen 
beton n u r  3 cm) b e tra g en  d a rf ,  u n d  d e r  M indestm enge von 
Zement auf 1 cbm G em enge  v o n  S a n d  u nd  Z uschlägen, die 
dann zu nehm en ist, w e n n  d e r  N achw eis  d e r  e rfo rderlichen 
D ruckfes tigkeit  n icht rech tze i tig  e rb rach t  w orden  ist. Diese 
beträgt fü r  eine e rfo rde rliche  D ru c k fes t ig k e it  von

170 kg au f  1 q c m   400 kg
150 „ ,. „ „ . . . . . .  340 .,
130 .. „  .........................................  280 ,.
110    220 „
75 „ „  „  ,...........................................150 ..
50 „ „ „  ........................................... 120 „

Die B enu tzung  von  P ro b e b a lk e n  zur E rm it t lu n g  d e r  Biege
druck- und m it te lb a r  d e r  W ü rfe l fes t ig k e it  ist bei g ew öhn 
lichem Beton nicht zuläss ig ; h ie r  m üssen  P robew ürfe l v e r 
wendet werden.

Die zulässigen B e to n sp an n u n g en  sind  in d e r  rech ts  oben 
stehenden T abelle  zusam m enges te l lt .

Aehnlich wie bei E isenbe ton  is t  au ch  h ier  fü r  Fälle , in 
denen große K rä f te  w irk e n  oder die H e rab m in d eru n g  des 
E igengewichtes e rw ünsch t  ist, die V e rw e n d u n g  eines Be
tons besonderer Güte, näm lich  m it e ine r  W ürfe lfes tigke it  
von 250 kg/cm2 un(j  d a rü b e r  v o rgesehen . F ü r  so lchen Beton 
sind bei B iegung  oder exzen trisch em  D ruck  D ru c k sp a n 
nungen m it 1/a d e r  W ü rfe lfes tig k e it  bis h öchstens  5 0 kg/cm2, 
Zugspannungen bis 3 kg/cm2. bei zen tr ischem  D ruck  D ruck  -

Z u läss ige  B e to n -S p a n n u n g e n  in k g c ^ a  km H ochbau- 
T ra g w e rk e n  a u s  B eton.

Betongattung

Im Fall von 
Biegung oder 

exzentrischem Druck

G  

~ «
g /s  s

sc

S t  2 
“  J  %

Druck
spannung

Zug
spannung

« G  M =3“ 3 •"* t-
¿ b £ Q

— r.
J  s  s>
S  3 N

W ü rfe lfe s t ig k e it  
m in d e s te n s  

■V =  50 kg cm 2 9 6

*„• =  75 „ 13 — 9 —
* „ , = u o  „ 21 2,0 14 2,0
*«, =  130 „ 26 2,0 17 2,5

sw ~  150 „ 30 2,5 20 3,5
* ,„ = 1 7 0  „ 33 2,5 22 3,5
•V =  250 „ Ve s«, b‘s 3,0 7s *„■ bis 4.0

h ö chstens
50

h ö chstens
40

Spannungen  m it l ls d e r  W ü rfelfes tigke it  bis höchsten s  
40 kg/cm2 a is zu lä ss ig  erk lä rt .  —

W ie au s  den  obigen D ar legungen  zu  ersehen, b ieten  die 
n euen  deu tsch -ös te rre ich ischen  E isenbeton- und  B e tonvor 
sch rif ten  sowohl fü r  den  E n tw u rf  a ls auch  fü r  die A usfüh 
ru n g  v o n  B au ten  w esentliche E rle ich te rungen  gegenüber  
d e n  f rüheren  V orschriften , sie s tim m en in v ie len  B eziehun
g en  m it  d e n  preuß ischen  vom  J a h r  1916 ganz  oder nahe 
überein. Ih re  volle W irk sam k e it  in w irtschaftl icher Hinsicht 
w ird  e rst ,  bei d e r  hoffentlich ba ld  in g rößerem  U m fang  zu 
g e w ä rt ig en d en  A ufnahm e d e r  B au tä t ig k e it ,  zur Geltung  
kom m en. A llerd ings m uß e rw a r te t  w erden , d aß  v o n  den  
U nte rnehm ern  du rch  besondere  Sorg fa l t  in d e r  W ahl d e r  
B austoffe  u n d  in  d e r  H erste llung , sowie von  den B ehörden 
oder B auherren  d u rch  g enaue  B auaufs ich t auf eine vo ll 
kom m en gu te  A u sfü h ru n g  d e r  T ag w erk e  h ingew irk t werde, 
d am it  d iese  tro tz  d e r  s tä rk e re n  A usnü tzung  d e r  Baustoffe 
dennoch hinreichende  Sicherheit gew ähren . —

Literatur.
Technische Auskünfte  aus dem Gebiete des Beton- und 

Eisenbetonbaues. A u sg a b e  „B “, 8°, 80 S. T ex t .  1920. S e lb s t 
ve r la g  des „D e u tsch e n  B e to n - V e r e in s  E .V . “, O bercasse l  
(Siegkreis).  P r .  b roch . 20 M. —

W ir h a b en  d iese  v o m  D e u tsc h e n  B e to n -V e re in  h e r a u s 
g egebene  S am m lung , die, in  e r s t e r  L in ie  fü r  d ie  M itg lieder 
des V ere ins  b es t im m t,  in  d a n k e n s w e r t e r  W e ise  au ch  d e r  
O effentlichkeit z u g än g l ich  g e m a c h t  i s t  u n d  die  F o r t s e tz u n g  
bezw. z e i tg em äß e  E r g ä n z u n g  u n d  U m a rb e i tu n g  e in e r  im 
J a h r  1913 e r s c h ie n e n e n  S a m m lu n g  „ A “ b i ld e t ,  b e re i t s  m e h r 
fach an  a n d e re r  S te lle  e rw äh n t .

Sie faß t  16 v e r s c h ie d e n e ,  z . T .  b e so n d e rs  w ich tige  
E inze lfragen  a u s  d em  G eb ie t  d e s  B e to n -  u n d  E is e n b e to n 
baues au f  G ru n d  g e sa m m e lte n  l i te ra r i sc h e n  u n d  a u s  dem  
E rfah ru n g sk re is  d e r  M itg lied er  e n ts ta m m e n d e n  M ater ia le s  
zusam m en, l ie fe r t  d a h e r  zu d ie s e n  F r a g e n  n a ch  dem  S ta n d  
der h e u tig en  E rk e n n tn i s  z u tre f fen d e  A n tw o r t .  (E ine  R eihe  
der B e a n tw o r tu n g e n  h a b e n  w ir  sch o n  f rü h e r  bei ih rem  E r 
scheinen e inze ln  b esp ro ch en ) .

Von b e so n d e rem  In te re s s e  i s t  d a r u n te r  au ch  e ine  g e 
d rä n g te  u n d  k r i t is c h e  Z u sa m m e n fa s su n g  d e r  22 U nfälle  an  
E isen b e to n b au te n ,  die d e r  se i t  H e rb s t  1911 bis E n d e  1918 
ge fü h rten  U n fa l ls ta t is t ik  d e s  „ D e u tsch e n  A u ssc h u sse s  für 
E is en b e to n “ e n tn o m m e n  sind . V o n  d ie sen  22 U nfä llen  
scheiden n ach  d e r  S c h lu ß z u s a m m e n fa s s u n g  d e s  B e r ich tes  
4 aus, d a  e s  s ich  h ie r  n ich t  um  E is e n b e to n -K o n s t ru k t io n e n  
im gew ö h n lich en  S in n  h a n d e l t ,  5 w e i te re ,  be i d e n e n  die 
E in s tu rzu rsach e  n ic h t  in  d e r  E i s e n b e to n -K o n s t ru k t io n ,  so n 
dern  in ä u ß e re n  U rs a c h e n  zu  su c h e n  ist.  Bei d e n  a n d e re n  
Fä llen  h a n d e l t  es sich a b e r  a u c h  n ich t  um  e in z e ln e  F eh le r ,  
die e ine  S chw äche  d e r  E is e n b e to n - K o n s t r u k t io n  im Allg. 
bedeu ten , so n d e rn  um  d a s  Z u sa m m e n tre f fen  v o n  F e h le rn  
und V ers tö ß en  g e g e n  a n e r k a n n te  R e g e ln  d e r  B a u k u n s t ,  
besonders  d e r  E is e n b e to n -B a u w e ise .  M an g e ln d e  Q u a l itä t  
des au s fü h ren d e n  U n te rn e h m e rs  o d e r  se in e r  O rg a n e  sind 
die U rsachen  d ie s e r  F e h le r ,  w e n n  a u c h  die  b a u le i te n d e n  
Behörden  bezw . die  B a u p o lize i  n ic h t  im m er  v o n  S chu ld  
frei zu sp rech en  s ind . D ie  V o rb e m e rk u n g  zu  d e n  a m t 
lichen B e s t im m u n g en  fü r  die  A u s fü h ru n g  v o n  B a u te n  au s  
E isenbe ton  vom  13. J a n u a r  1916, d a ß  d e r  N a c h w e is  g r ü n d 
licher K e n n tn is  d e r  E is e n b e to n -B a u w e ise  u n d  d e r  G e w ä h r 
le is tung  so rg fä l t ig e r  A u s fü h ru n g  v o m  U n te rn e h m e r  zu fo r 
dern  sei, i s t  d a h e r  b e so n d e r s  zu b e h e rz ig e n .  —

Zehn Jahre Portlandzement-Prüfung. M itgete ilt  von  Ob.- 
Brt. Prof. Aug. H a n i s c h ,  W ie n  (7. B and  d e r  „ S am m lu n g

techn. F o rschungsergebn isse“ . H erausgegeben  von  H ans von 
J ü p t n e r ) .  8 °, 31 S. T ex t  u. Tabellen , m it  18 D iag ram 
men. Leipz ig  1921. V e rlag  A r th u r  Felix. Pr. geh. 5 M. —

Die k leine  Schrif t  g ib t  einleitend, die  E n tw ick lu n g  der 
Österreich. B estim m ungen  für die einheitliche B erechnung  
und P rü fu n g  v o n  Po rt lan d zem en t,  die 1888 ers tm alig  vom 
österr .  Ingen ieu r-  u n d  A rch itek ten -V ere in  aufges te llt ,  1907 
u n d  1913 eine R evis ion  erfuhren . N ach  d iesen  v e rän d e r ten  
N orm en erfo lg te  die P rü fu n g  in d e n  le tz ten  Ja h re n .  Die 
B estim m ungen  v o n  1913 sehen wie in D eu tsch land  die 
D ruckprobe  n ach  28 T ag en  als die  m aßgebende, w ertbe 
s tim m ende  P robe  vor. W äh re n d  diese  F e s t ig k e i t  1907 auf 
180 kg/cm2 fe s tg ese tz t  war, w erden  1913 für W asse rlag eru n g  
200, fü r  kom bin ierte  L ag e ru n g  250 kg/cm2 vorgeschrieben. 
E ine 1919 vom  Österreich. V erein  ang ereg te  N eub earb e itu n g  
fo rd e rt  eine w eite re  E rh ö h u n g  bei W asse r la g e ru n g  auf 250. 
bei k o m b in ie r te r  E rh ä r tu n g  auf 300 kS/cn>2.

Es fo lgen dann  in Zahlen tafeln  die  P rüfungsergebnisse  
der e inzelnen J a h re  1906— 1909 u n d  1911— 1918 (das J a h r  
1910 fehlt) in B ezug au f  A bb indeverhä ltn isse ,  L iter- und 
spezif. Gewicht, S ieb rückstand , Zug- und  D ruckfes tigke it  
u n d  V erh ä ltn is  derse lben.

Aus d iesen  Zahlen tafeln  w ird  ein V erg le ich  der E ig en 
schaften  d es  P o r t lan d zem en tes  w äh ren d  der 10 Ja h re  a b 
ge le ite t  u n d  d u rc h  D iag ram m e veranschau lich t.  In  diese 
s ind  Höchst-, K le ins t-  und  M ittelwerte aufgenom m en. In 
V erg le ich  g este ll t  s ind  dazu  die V ersuchsergebnisse  des 
L ab o ra to riu m s  des „V ereins D eu tsch er  Port land-C em ent-Fa- 
b r ik a n te n “ . A m  in te re ssan tes ten  s ind  die  Bilder, die die 
F e s t ig k e i tsb e w e g u n g  w iedergeben . Die m itt lere  Zugfestig- 
k e i t  bei W asse r la g e ru n g  w ar  fü r die 10 Ja h re  n ach  7 T ag en  
23, n ach  28 T ag e n  28 kg/cm2, i. J .  1918 beziehungsw eise  26  
und  29,3 kg/cm2. Die m ittlere  D ru ck fes tig k e it  bei W a sse r 
la g e ru n g  w a r  n ach  7 T ag e n  266, nach  28 T ag e n  382, im J a h r  
1918 bezw. 319 und  395 kg/cm2. Seit  1913 ist die  kom bin ie r te  
E rh ä r tu n g  e ingeführt .  F ü r  die  J a h re  1914— 1918 erg ib t  sich 
d a n n  a ls  Mittel eine Z ugfes tigke it  n ach  28 T a g e n  v o n  41,8. 
i. J .  1918 v o n  42,1 kg/cm2. Die bezüglichen  Z ahlen  fü r  die 
D ru c k fes t ig k e it  sind 474 u n d  4 7 8 kg/cm2. Die m ittleren  
F es t ig k e i ten  l iegen  erheblich  ü b e r  d e n  N orm en. V on  45 i. J. 
1918 g e p rü f ten  Z em en ten  s ind  m in d esten s  16 a ls  sogen, 
„ho ch w ert ig e  Z em en te“ im Sinne d e r  Österreich. Fes t leg u n g  
dieses B egriffes anzusehen .

Die k le ine  S chrif t  d ü rf te  nach dem  oben sk izzierten  
In h a lt  auch  fü r d e u tsch e  F ach k re ise  von  In teresse  sein. —

23. A pril 1921.



Vermischtes.

Preiserm äßigung für Zement. Nachdem  bereits ab 1. 
Novem ber 1920 eine Senkung  der Zementpreise um durf ü. 
schnittlich 200 M. für 10 000 vorgenom m en wurde, bina
nunmehr nach eingehenden P reisuntersuchungen  und yei
handlungen mit der Zementindustrie und den  Verbrauchern  
durch das Reichswirtschaftsministerium  die Preise  für Ze
ment ab 1. März erneut um 100 M. je 10 000 1kg ges e n k t  wen
den Die neue Preisfestsetzung, w elche led ig lich  die K on  
len-’ und Frachtenklausel enthält, g ilt, um dem B augew erbe  
einen m öglichst stabilen Zementpreis zu gew ährle isten , bis 

30. September 1921. —

Materialprüfungsamt Berlin-Dahlem. Bericht über die  
Tätigkeit des A m tes im Betriebsjahr 1919. Die T ätigke it  des 
Amtes w ar in d e r  Berichtsperiode durch  den Mangel an 
Heizmaterial, der zu Betriebseinschränkungen und zeitwei
liger Stillegung des Versuchsbetriebes in d en  W in te rm ona ten  
nötigte, s ta rk  beeinträchtigt. Dabei wurde das A m t lebhaft 
durch die Industrie  beansprucht. Die Lohn- u n d  Pre isste i 
gerungen zwangen zu einer E rhöhung  der P rü fungsgebüh 
ren um 50 %. Aus den  Berichten der hier in B e trach t  k om 
menden Abteilungen seien nachstehend  einige allgemein 
interessierende Angaben entnommen.

Die A b t e i l u n g  f ü r  M a t e r i a l p r ü f u n g  war 
s ta rk  beansprucht. E rledig t wurden 283 A ufträge, davon 
35 für Behörden, 3 für das Ausland, die übrigen für P r iva te .  
Hinter dem  Vorjahr bleibt die T ätigkeit  allerdings noch 
erheblich zurück (365 Aufträge), da  nunm ehr die zahlrei
chen im Interesse d e r  Landesverte id igung  anzuste llenden 
Untersuchungen in Fortfall gekommen waren. Die Aufgaben 
der Abteilung liegen übrigens n icht n u r  auf ihrem  engeren 
Gebiet, vielmehr fallen ihr auch E isenbeton- u n d  H olzprü 
fungen usw. zu. Meist handelte  es sich dabei um größere 
Aufgaben. Umfangreich w ar die P rü fung  und  E ichung von 
Festigkeits-Probiermaschinen u nd  die H erste llung geeichter 
Kontrollstäbe oder sonstiger P rüfungseinrichtungen, mit 
denen die A ntragsteller spä ter  selbst ihre Prüfm aschinen 
regelmäßig auf die Richtigkeit d e r  Lastanzeige untersuchen  
wollen. Fortgesetz t  wurde auch die U ntersuchung von  ge
gliederten Druckstäben m it der 3000 1 - Maschine. Dabei 
wurde ermittelt, daß die Festigkeitsunterschiede der h a n 
delsüblichen Eisensorten vielfach wesentlich größer sind, 
als die durch  verschiedene B auart  des geg liederten  Stabes 
bedingten Spannungen beim K nickversuch. Es sollen nun 
auch die großen Versuche weiter durchgeführt w erden  mit 
dem Endzweck, die gebräuchlichen rechnerischen G rund
lagen für die K nickbeanspruchung einfacher und  geglieder
te r  Stäbe nachzuprüfen und  dam it in der F rage  der A nw en 
dung zuverlässiger Knickformeln weitere E rkenn tn is  zu 
schaffen. Auch die im A uftrag  des R eichsm arineam tes schon 
vor dem Krieg in Angriff genomm enen Versuche m it ein
fachen und zusammen gesetzten ^ -P ro f i le n  s ind  w ieder 
aufgenommen worden und  weiter gefördert.

Die A b t e i l u n g  f ü r  B a u m a t e r i a l p r ü f u n 
g e n  erledigte im Betriebsjahr 387 A nträge  mit 8257 V er
suchen gegenüber 255 A nträgen m it 6446 V ersuchen im 
Vorjahr. Davon entfallen 5094 Versuche auf Bindemittel, 
Mörtel, Beton und dergleichen, d e r  R est  au f  Steine aller 
Art und  Verschiedenes. Bruchsteine w urden  namentlich auf 
ihre E ignung zum S traßenschotter  untersucht. Zahlreich 
waren die Ziegelprüfungen, wohl ve ran laß t  durch die E in 
führung von staatlichen R egeln zur L ieferung u n d  P rüfung  
von Mauerziegeln. Auch das vergleichsweise Haften v e r 
schiedener Mörtel an  K alksandsteinen und  K linkern  war 
Gegenstand besonderer Untersuchungen. Den ve rhältn is 
mäßig größten R aum  nehmen aber  die Versuche mit B inde
mitteln — Portlandzement, E isenportlandzem ent, Hochofen
zement und K alken ein. Zemente, die den  Normen nicht 
entsprechen kam en dabei n icht zur Prüfung.

Bei untersuchten Betonen konnte  die festgestellte  Zer
s törung mehrfach auf die E inw irkung sulfa tha ltiger W ässe r  
zurückgeführt werden. Zu m agere Mischung, 1 : 9 bei gleich
zeitiger Unreinheit des verw endeten  Zuschlagm ateriales — 
4,4 % abschlemmbare Teile im Sand  —  waren in einem 
anderen Fall die Ursache des schlechten V erhaltens des Be
tons Der Bruch einer E isenbetondecke über dem  E rdge 
schoß eines Neubaues ohne erkennbare  äußere  Ursache 
wurde von der ausführenden Firm a auf die E inw irkung  von 
Chlormagnesium eines über d e r  Decke verlegten  Ste inholz 
fußbodens zuruckgefuhrt. Das erwies sich ab er  als unrich- 
Dg, vielmehr war Frost Wirkung auf den sehr wasserreichen 
Beton die verwiegende Ursache. Chlormagnesium kT nnte
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667 kg/cm-’, wiesen von e iner P o s tb e h ö rd e  e ingelie ferte  Be- 
tonw ürfe l’ von  10 cm K a n ten lä n g e  auf.

V ersch iedentlich  a n g eb o ten e  E rsa tz s to f fe  fü r  Zement — 
als feuerfeste  Z em en te“ beze ichnet —  erw iesen  sich als 
sandha lt ige  Tone  ohne jede  B in d ek ra f t .  Die Probekörper 
zerfielen sofort beim E in b rin g en  ins W a sse r  se lbst nach 
län g e re r  L u f te rh ä r tu n g .  Sie k ö n n e n  a lso, d a  ihnen  die Ab
binde- und  E rh ä r tu n g s fä h ig k e i t  u n te r  W a s se r  fehlt, ihren 
Zweck n ich t  erfüllen. A n d e re  a ls  Z em en t an g eb o ten e  Er
zeugnisse e rw iesen sich a ls  M ischungen au s  T ra ß  und  Kalk. 
Die F e s t ig k e itsv e rsu ch e  b e s tä t ig te n  d a s  E rg eb n is  der Ana
lyse. Die Stoffe zeig ten  n u r  ge r inge  o der  g a r  ke ine  Binde
k ra f t.  Als E rsa tzs to ffe  fü r  K a lk  an g eb o te n e  Abfallstoffe 
der A cetylen- u n d  S tick s to ffe rzeu g u n g , K arb id k a lk ,  Karbid
schlamm, g en ü g te n  h insich tlich  d e r  B in d ek ra f t  den „Leit
sä tzen  für e inheitliche P rü fu n g  v o n  K a lk “ . E tt r in g e r  Tuff
stein  in gem ahlenem  Z u s tan d  w u rd e  auf Verwendbarkeit 
als hydrau lischer  Z usch lag  geprü f t.  D as  M ateria l entsprach 
in d en  F es t ig k e itse ig en sch a ften  d e n  N o rm en  fü r  die Liefe
ru n g  von  T raß .  D urch  E r la ß  des p reuß ischen  Ministers 
d e r P öffentlichen A rb e iten  v om  7. J a n u a r  1920 wurde da
he r  bestim m t, d a ß  diese V o rsch rif ten  auch  auf Ettringer 
Tuffste in  an zu w en d en  seien . E in e r  s täd tisch en  Behörde 
angebo tene  Materialien, die a ls „ba ie risch e r“ und „böh
m ischer T r a ß “ beze ichnet w urden , ze ig ten  d ag eg en  bei den 
P rü fungen  nach  den  T ra ß n o rm en  w ed e r  den  erforderlichen 
G ehalt  an  H y d ra tw a sse r  noch  d ie  vo rgesch riebenen  Nor
m enfestigkeiten . Die Z ugfes tigke iten  n ach  28 T agen  be
tru g en  7,9 bezw. 4,5, die D ru ck fes tig k e iten  42 bezw. 21 kg/cm?.

W eite r  w u rd en  e in ige  U n te rsu c h u n g en  auf W ärm e
durchläss igkeit,  T rag fä h ig k e i t  u n d  F e u e r fe s t ig k e i t  durchge
führt. Zum A bschluß g e la n g ten  die P rü fu n g e n  mit Hoch
ofenschlacke auf V e rh a lten  im S eew asse r  im Vergleich zu 
K iesbeton  au s  R heink ies ,  ebenso die a u f  5 Ja h re  ausge
dehnten  Versuche  m it  ve rsch ied en en  Hochofenzementen 
(veröffentlicht 1920, H eft 2/3 d e r  Mitteilungen). Noch stark 
zurück w aren  die V ersuche  ü b e r  S ta m p fb e to n  u n d  Schütt
beton im Meere, fe rner  die M oorversuche. F o r tg e se tz t  wur
den  die B eobach tungen  a n  n a tü r l ich e n  G este inen in ver
schiedenen G egenden  zum  Zw eck  d e r  A uffindung  zuverläs
siger V erfahren  zur E rm it t lu n g  d e r  W ette rb es tän d ig k e it  der 
Gesteine, sowie üb e r  die V e rw e n d u n g  v on  Hochofenschlacke 
als E isenbahn-B e ttungsm ate r ia l .

Neue A rbeitsp läne  w u rd en  vom  „D eu tschen  Ausschuß 
für E isenbe ton“ au fg es te l l t  zur U n te rsu ch u n g  des Einflusses 
der R ißb ildung  auf das R o s te n  d e r  E isen  im Beton, und zur 
G ew innung eines L eich tbe tons  fü r  Eisenbetonschiffe . Für 
den „D eu tschen  V e rb an d  fü r  d ie  M ateria lp rüfungen  der 
T echn ik“ w urden  um fangre iche  V ersuche  m it gemahlenem 
Tuffste in  ve rsch iedenen  U rsp ru n g es  a u sg e fü h rt  und nach 
einem neuen  A rb e itsp lan  fo r tg ese tz t .

Die üb rigen  A bte ilungen  en th a l te n  in ihren  Berichten 
keine in u n se r  A rb e itsg eb ie t  fa llende  Mitteilungen. —

Ueber den teilweisen Einsturz einer gewölbten Eisen
beton-Brücke be rich te t  die Z eitsch rif t  „Eng ineer ing  News- 
R eco rd “ v. März d. J .  Die ü b e r  d en  Miami-Fluß in Dayton 
geführte  S traß en b rü ck e ,  die n ach  d e r  Melanbauweise ein
gew ölbt ist, brach  am  27. J a n u a r  d. J .  ohne irgend welche 
vo rherigen  A nzeichen in 2 n e b en e in an d e r  liegenden  Gewöl
ben in einem  b re iten  F ro n ts t re ife n  zusam m en. Zwei Auto
mobile und  m ehre re  F u ß g ä n g e r ,  d ie  sich ge rad e  auf dem 
Streifen befanden, w u rd en  m itge r issen . Die Brücke hat 16 
Ja h re  dem V e rk eh r  ged ien t  u nd  ke ine rle i  Schäden gezeigt. 
Die P lö tz lichke it  des Z u sam m en b ru ch es  ließ verm uten, daß 
es sich um  N achgeben  d es  Z w ischenpfeilers handelt, der 
über 3 m tief u n te r  die frühere  F lußsoh le  herabgeführt  war. 
Tatsächlich h a t  die U n te rsu ch u n g ,  die a b e r  noch nicht ab
geschlossen ist, e rgeben , d aß  d e r  Z w ischenpfeiler sich etwas 
oberhalb  der B rü ckenachse  g e sp a lte n  ha t,  d a ß  das stromaufge
legene S tü ck  u m  e tw a  30 cm n ach  v o rn  und  außerdem  noch 
seitlich g ek ip p t  ist, so d aß  d as  e ine  ansch ließende  Gewölbe 
infolge des A usw eichens  d u rc h  Z u g sp an n u n g  zerstört, das 
andere  z e rd rü c k t  w orden  ist. Die U rsache des Versagens 
des Pfeilers is t  noch n ich t  fe s tges te l l t .  Seit 2 Jah ren  ist 
a llerd ings d as  F lu ß b e tt  v e r t ie f t  w orden , bis auf 15—2 0 m 
a n  den Pfeiler h e ran  sollen a b e r  ke ine  Austiefungsarbeiten 
vo rgenom m en  w orden  sein. D er  L än g s r iß  im Gewölbe zeigt 
au t  längere  S treck e  einen g la t te n  B ruch paralle l  dem einge-
n • ,n v lserd)0&en d e r  B ew ehrung . D er  übrige  Teil der 
Brücke ist s teh en  geblieben. —

Die Verwendung von Muschelkalkbeton - Werkstein 
r er Lutherkirche in Freiburg. (Schluß.) — Neue Vor- 

■ i ten lur Eisenbeton und Beton in Deutsch-Oesterreich. — 
Literatur. — Vermischtes. —
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