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19. JAHRGANG. BERLIN, DEN 4. FEBRUAR 1922. No. 1

Rieselerturm in Eisenbeton-Konstruktion in Kóslin.
Von Dipl.-Ing. G e o r g  E h l e r s ,  i. Fa. WayB & Freytag, Berlin.

iir die Papierfabrik Koslin A.-G. ist nicht nur durch die Filter sondern auch zuriick und
im Jahre 1919/20 eine Enteisenungs- wieder aufwarts in den Reinwasserbehalter zu treiben.
anlage gebaut worden, um das vor- Die gesamten Bauarbeiten der neuen Anlage wur-
handene stark eisenhaltige Wasser fiir den ausgefiihrt von der Firma W a y B  & F r e y t a g
ihre Fabrikationszwecke verwendungs- A.-G., Niederlassung Danzig und Berlin; die architek-
fahig zu machen. Dabei wurde unter tonische Ausgestaltung erfolgte nach dem Entwurf des

Beriicksichtigung der besonderen ort- 
lichen Verhaltnisse eine Anordnung ge- 
wahlt, dereń Hauptbauwerk der im 
folgenden naher betrachtete, in Eisen- 
beton ausgefiihrte Rieselerturm ist, der 
eine Yereinigung von Rieselanlage und 
Reinwasserbehalter darstellt und auch 
in seiner auBeren Gestaltung bemerkens- 
wert ist. Abb. 1 gibt ein Bild dieses 
Turmes.

Bekanntlich erfolgt eine Enteisenung 
von Wasser im allgemeinen durch eine 
Riesel- und eine Filteranlage. Fiir die 
Filteranlage stand ein geeigneter Platz 
innerhalb des eigentlichen Grundstiickes 
der Papierfabrik zur Yerfiigung, wahrend 
fiir den Reinwasserbehalter eine rd. 65 m 
entfernte Anhohe der gegebene Ort war, 
da der JJehalter dann ohne groSere 
Unterkonstruktion in zweckentsprechender 
Hohe lag. Man entschloB sich nun, die 
Rieselanlage noch liber den Reinwasser
behalter zu legen und erreichte damit, 
daB auch in diesem Falle trotz der er- 
heblich tieferen Lagę der Filter nur ein 
einmaliges Heben des Wassers erforder- 
lich war. Das in 25 Tiefbrunnen ge- 
wonnene und durch Heberleitungen einem 
Sammelbrunnen zugefiihrte Wasser wird 
durch Pumpen in die Rieselanlage ge- 
driickt, wahrend fiir den wreiteren Betrieb 
nur natiirliches Gefalle ausgenutzt wird, 
wie das aus der Abb. 2 auf folg. S. 
hervorgeht. Das Wasser gelangt vom 
Sammelbecken der Rieselanlage durch 
Rohrleitungen zu den — wie angegeben,
65 m entfernten — Filtern und von dort 
wieder zuriick in den Reinwasserbehalter 
des Turmes. Die Hohenlage der Riesel
anlage ist daher so gewahlt, daB geniigen- 
des Gefalle vorhanden ist, um das Wasser 
unter Beriicksichtigung aller Druck- 
verluste in den Rohrleitungen und Filtern
Abb. 1. 6  e s a m t  b i 1 d d e s  R  i e s e 1 e r  t u r m s.
Architekt: Dipl.-Ing. O skar K a n f m a n n  in Berlin.



Herm Arch. Dipl.-Ing. Oskar K a u f m a n n ,  Berlin, 
Mitarbeiter Herr Eugen S t o 1 z e r.

Der Rieselturm, dessen Gesamtanordnung die Ab- 
bild. 3—5, Seite 4 und 5 wiedergeben, ist im Grund- 
riB ais ein regelmaBiges Vierzehneck (die vierzehn- 
eckige Form war durch die Einteilung der Rieselrinnen 
gegeben) von 16 m (Eck-)Durchmesser im Lichten ge- 
staltet. Seine Hohe ist bis zum Dachansatz 17,25 m, die
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des dreistufigen Daches 4 m; den oberen Abschluli 
bildet ein 3,30 ra hoher Laternenaufsatz in Eisen- 
konstruktion mit Verglasung.

Die tragenden Teile der gesamten Konstruktion 
sind in Eisenbeton ausgefiihrt. Alle AuBenflachen sind 
jedoch mit Mauerwerk verkleidet, so daB die Trag- 
konstruktion nirgends in die Erscheinung tritt; sicht- 
bare Betonflaehen weisen nur ein 1 m hoher ringsum 
laufendender Sockel und die Stufenabs&tze des Daches 
auf, die sich so schon durch ihre Farbę scharf von dem 
roten Ziegelmauerwerk der Wandflachen abheben. Die

Einformigkeit, die der vierzehnteilige GrundriB an sich 
leicht in das Gesamtbild bringen konnte, ist in gliick- 
licher Weise dadurch vermieden, daB jede zweite Poly- 
o-onseite staik vor die allgemeine UmriBlinie hervor- 
gezogen und auBerdem durch mehrfache Abstufung und 
ein in ganzer Hohe durchlaufendes schmales Fenster 
betont ist; auBerlich tritt so nur eine siebenfache Teilung 
in Erscheinung. Die eigenartige dreifach abgetreppte 

Form des Daches, die mit ihren wagerechten 
Linien einen wirkungsvollen AbschluB fur 
die rein senkrechte Gliederung der Wand
flachen bildet, wurde nur aus architektoni- 
schen Erwagungen heraus gewahlt, da es 
Wunsch der Bauherrschaft war, auch das 
AuBere des Bauwerkes, das an weithin 
sichtbarer Stelle stehend ein Wahrzeichen 
fiir die ganze Fabrikanlage bildet, in jeder 
Beziehung wiirdig auszugestalten. (Die 
Papierfabrik selbst liegt in einer Muldę, so- 
dafi sie trotz groBer Abmessungen von keiner 
Seite her in die Erscheinung treten kann, 
auch nicht von der knapp an der Fabrik vor- 
uberfiihrenden Bahnlinie Berlin—Stettin.)

Das Hauptgerippe der Eisenbeton-Trag 
konstruktion bilden entsprechend der Yier- 
zehnteilung des Grundrisses, .14 Stiitzen in 
den Eckpunkten der Umfassungswande. Vier 
weitere Stiitzen stehen im Innern des Turmes 
und umgrenzen einen ąuadratischen Raum 

£ von 3,30 m Seitenlange, der zur Unter-
? bringung der Rohrleitungen und Treppen
i dient. Zwei Zwischendecken, die gleich-
|  zeitig die Behalterboden darstellen, unter-

teilen das Turminnere. 2,90 m iiber FuB- 
boden liegt die Sohle des Reinwasserbehalters 
und 12,90 m iiber FuBboden die des Rieseler- 
behalters. Samtliche Stiitzen gehen bis zum 
Dach durch, die vier Innenstiitzen allerdings 
mit einer kleinen seitlichen Versetzung in 
Hohe des Rieselerbodens, die mit Riieksicht 
auf die Betriebseinrichtung erforderlich war.

Das Dach ist in allen Teilen in 
Eisenbeton ausgefiihrt. Die radial an- 
geordneten Sparrentrager stiitzen sich unten 
auf die Stiitzen der AuBenwand, oben auf 
einen SchluBring, der seinerseits von den 
Innenstiitzen getragen wird. Da die Sparren 
im Yertikalschnitt gebrochene Form haben, 
ist ein Zugring am Kopf der AuBenwand- 
stiitzen zur Aufnahme des Schubes vor- 
gesehen. Im Hauptteil des Daches ist die 
Dachplatte zwischen die Sparren gespannt,

in deu Stufen- 
absatzen bilden 
diesenkrechten 
Flachen Trager 
von Sparren zu 
Sparren, zwi
schen die die 

wragerechten 
Plattenteile in 
radialer Rich- 
tung gespannt 
sind. Der La- 
ternen-Aufsatz 
dient nicht nur 
derBeleuchtung

des Rieselraumes, sondern vor allem durch aufklapp- 
bare Fenster der Luftabfuhrung. Er ruht, da sein 
unterer Durchmesser nicht mit dem, durch die Stiitzen- 
stellung gegebenen des SchluBringes libereinstimmt 
aut emer entsprechend stark gehaltenen ringformigen 
Auskragung der Dachplatte.

Die Dachflachen sind mit Pappe eingedeckt und 
an allen Stufenabsatzen sind Tropfkanten aus Zinkblech 
angebracht. Bemerkenswert ist noch die Anordnung der 

ntwasserung. Da es wichtig erschien, von den Mauer- 
achen der AulJenwande alles vom Dach ablaufende
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Wasser mit Sicherheit fernzuhalten, um Yer- 
schmutzungen zu vermeiden, wurde die Hauptregen- 
rinne bereits in der yorletzten Dachstufe angeordnet. 
(Vorgehangte Rinnen sollten auf Wunsch des Archi- 
tekten vermieden werden.) Die unterste Dachflache 
dagegen, auf der sich dann nur verhaltnismaBig wenig 
Wasser sammeln kann, erhielt Gefalle nach innen und 
ohne eigentliche Rinne an geeigneten Stellen AnschluB 
an die Abfallrohre. Es sei noch erwahnt, daB samtliche 
Abfallrohre im Gebaudeinnern liegen.

Den oberen Teil des Turmes oberhalb der zweiten 
Decke nimmt die Rieseleranlage ein. Das Rohwasser 
tritt von den Pumpen herkommend durch ein genau in 
der Turmachse liegendes Steigrohr ein, das mit vier 
Abzweigungen an eine ringformige, von den Mittel- 
stutzen getragene Umlaufrinne angeschlossen ist. (Ab- 
bildung 3.) Aus dieser 3 m iiber dem Boden der 
Rieseleranlage liegenden Rinne zweigen strahlenformig 
nach allen Seiten Yerteilungsrinnen ab, die, unter- 
einander wieder vielfaltig verbunden, ein Rinnensystem 
bilden, das das Wasser gleichmaBig uber die ganze 
Flachę der Rieselanlage verteilt. Aus zahlreichen drei- 
eckigen Einschnitten in den Seitenflachen aller dieser 
Rinnen rieselt das Wasser dann in freiem Fali 2,5 m 
hoch herab in das Sammelbecken.

Letzteres hat 14 m Durchmesser im Lichten und
0,5 m Wasserstandshohe. Die es umschlieBende Eisen- 
betonwand ist jedoch 3,45 m hoch gefiihrt, um ein Yer- 
spritzen des Rieselwassers zu vermeiden, und dient 
gleichzeitig zur Auflagerung der Verteilungsrinnen am 
auBeren Ende. Fiir den Durchtritt des Steigrohres ist 
in der Mitte des Sammelbeckens ein 1,0 m hoher 
zylindrischer Schacht von 60 cm Durchmesser vorge- 
sehen. Die Wirkung des Rieselprozesses beruht be- 
kanntlich auf der starken Durchliiftung des Wassers, 
wobei das im Wasser enthaltene geloste Eisenoxydul 
zu unlóslichem Eisenoxydhydrat oxydiert wńrd, das 
ausfallt bzw. in den Filtern ausgeschieden wird. Es 
war daher noch fiir reichliche Luftzufuhr zu sorgen. Zu 
diesem Zwecke enthalten einmal die Umfassungswande 
der Rieselanlage zahlreiche, mit zweckentsprechenden 
Holzjalousien geschlossene, Fensteroffnungen. Um je- 
doch die Luft moglichst an allen Stellen dem herab- 
rieselnden Wasser zuzufiihren, durchbrechen auBerdem 
eine groBe Anzahl wsaserdicht eingesetzte Liiftungs- 
rohre den Behalterboden. Sie reichen bis 50 cm iiber 
Wasserspiegel und sind mit Schutzkappen so abge- 
deckt, daB kein Rieselwasser eindringen kann. Die 
Wasserdichtigkeit des Sammelbeckens, der Umfassungs
wande, Umlaufrinnen usw. ist lediglich durch einen 
Zementputz der Innenflachen erzielt. Fiir allseitige 
Zuganglichkeit der Anlage ist durch den ringsum ver- 
laufenden Umgang gesorgt. Aus dem Sammelbecken 
der Rieseleranlage wird das Wasser durch ein Abfall- 
rohr zu den Filtern geleitet. Zur Sicherheit ist auBer
dem ein Oberfallrohr vorgesehen. Die normale Leistung 
der Rieseleranlage betragt 600 cbm in der Stunde, sie 
kann jedoch im Bedarfsfalle bedeutend erhóht werden. 
Die Anlage wurde — wie auch samtliche Rohrleitungen 
usw. — geliefert von der Firma Walther S t e t z a
G. m. b. H., Berlin.

Das von den Filtern zuriickkehrende Reinwasser 
tritt in den im unteren Turmteil untergebrachten 
Sammelbehalter. Seine Sohle liegt 10 m unter der- 
jenigen der Rieseleranlage, die Wasserstandshohe be
tragt 2,5 m. Es stehen mithin vom Wasserspiegel im 
Rieselersammelbecken bis zu dem im Reinwasser- 
behalter 10,0+0,5—2 , 5 =  8,0 m Wassersaule zur Ober- 
windung der Druckverluste in den Leitungen zu den 
Filtern und zuriick und in den Filtern selbst zur Yer- 
fiigung.

Die Wandę des Reinwasserbehiilters sind 3 ,0 m 
hoch. Die AuBenwande liegen unmittelbar dem Mauer- 
werk — der riickliegenden Wandflachen — des Turmes 
an. Eine Isolierung ist nicht vorgesehen, da groBt- 
mogliche Ausniitzung des Raumes geboten war. Der 
Behalterdurchmesser betragt so etwa 15,3 m und der 
Inhalt bei 2,5 m Fiillhohe etwa 430 cbm. Er ist also ver-
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haltnismaBig gering, da, wie oben angegeben, die 
Normal-Stundenleistung der Anlage 600 cbm betragt. 
Andererseits erschien gerade aus diesem Grunde eine 
Isolierung zwischen Behalter- und Umfassungswanden 
auch wrieder entbehrlich, da der infolgedessen ein- 
tretende haufige Wasserwechsel ein Einfrieren kaum 
mehr befiirchten laBt. Die Behalterwande sind wage- 
recht zwischen Aufiensttitzen gespannt und bewirken 
so gleichzeitig eine Aussteifung derselben; im unteren 
Teile ist jedoch die Einspannung im Behalterboden 
beriicksichtigt; es ist daher auch der Boden am An
schluB an die Wandę durch entsprechende Schragen 
verstiirkt. Auch die Wandę, die den Behalter nach dem 
mittleren Rohrleitungsschacht zu begrenzen, sind in der 
gleichen Weise ausgebildet. Der Behalterboden ist ais 
gewohnliche Plattenbalkendecke ausgefiihrt, jedoch, um 
die Wasserdichtigkeit sicherzustellen unter Herab- 
setzung der Eisenzugspannungen. Bei der hohen B3- 
lastung durch 2,5 m Wasserbohe, gleich 2500 ks/qra. und 
den verhaltnismaBig groBen Spannweiten ergab sich 
naturgemaB eine schwere Tragerkonstruktion, der gegen- 
iiber die eigentliche Deckenplatte verhaltnismaBig diinr. 
erscheint, die nur geringe Spannweiten aufweist und ais 
Boden eines Behalters stets in allen Feldem gleich
maBig belastet ist. Im Interesse der einfachen Aus- 
fiihrung wurde, wie Abbildung 5 zeigt, davon abge- 
sehen, die Trager, wie beim Dach, wo diese Lage das 
gegebene war, radial anzuordnen, da sich dann lauter 
spitzwinklige Deckenfelder sehr wechselnder Breite 
ergeben hatten, wodurch die Schalungs- und Be- 
wehrungsarbeit sehr erschwert worden ŵ are. Es wurde 
vielmehr eine normale Trager- und Unterzugteilung in 
zwei zu einander senkrechten Richtungen vorgesehen, 
wodurch sich parallel begrenzte Deckenfelder ergaben. 
Das gleich e gilt auch von der oberen Decke, dem Boden 
des Rieselerbeckens, die genau dieselbe Trager- 
anordnung besitzt, nur entsprechend der wesentlich 
kleineren Belastung, leichter konstruiert ist. Es sei 
noch erwahnt, daB fiir Ermittelung der Beanspruchun- 
gen durch Winddruck angenommen wurde, daB der 
kuppelartige Dachbau bis zum Zugring abwarts, der 
Rieselerboden und der Reinwasserbehalterboden drei 
starre Scheiben darstellen, in denen samtliche AuBen- 
stiitzen eingespannt sind, so daB sich die Windbean- 
spruchung auf alle AuBenstiitzen gleichmaBig yerteilt. 
Um diese Einspannung der Stiitzen zu sichern, war die 
Tragerteilung der beiden Decken auch so zu wrahlen, 
daB — nach Moglichkeit — jede Stiitze in zwei zu ein
ander senkrechten Richtungen durch Trager gehalten 
wurde.

Die Griindung aller Stiitzen erfolgte, da guter Bau- 
grund in dieser Hohe vorhanden war in 1,25 m Tiefe, 
lediglich in der Nahe des Rohrkanales (s. u.) wurden 
die Fundmamente, um iiberall auf gewachsenen, durch 
Ausschachtung noch nicht beruhrten Boden zu kommen, 
tiefer gefiihrt (bis zu 4,4 m).

Das Mauerwerk der Umfassungswande ist in den 
vorgezogenen Fe'dern 25 cm stark, in den riickliegenden 
12 cm stark mit Eiseneinlagen ausgefiihrt und der be- 
trachtlichen Hohen wregen iiberall durch eingelegte 
kurze Eisen gegen die Stiitzen verankert. Fiir seine 
Griindung ist zwischen den Stutzenfundamenten im all- 
gemeinen ein besonderes Bankett vorgesehen, iiber dem 
Rohrkanal jedoch ein Eisenbetontrager, der die Last 
auf die benachbarten Stiitzenfundamente iibertragt.

Den Zugang zu den oberen Teilen des Turmes ver- 
mitteln eiserne Treppen. Aus dem ais Masazin dienen- 
den ErdgeschoBraum fiihrt eine solche Treppe durch 
den mittleren Rohrschacht bis zur Oberkante des Rein- 
wasserbehalters. Diesen iiberspannt nach einer Seite 
hin ein Eisenbetonlaufstee:, von dem aus eine weitere 
Treppe beziehungsweise Steigleiter unter Vermittelung 
eines Zwischenpodestes in den Umgang um die Rieseler
anlage fiihrt.

Der die samtlichen Rohrleitungen vom und zum 
Rieseler und Reinwrasserbehalter aufnehmende Mittel- 
schacht des Turmes ist bis 2,75 m unter ErdgeschoBfuB- 
boden herabgefiihrf. Diese Rohrleitungen fiihren — mit



Ausnahme der Ueberlaufrohre — samtlich zu dem 05 m 
entfernten Filtergebaude. Da sie auf diesem Wege 
jedoch fast duchweg unter Bahngleisen und Gebauden 
liegen (vgl. Abb. 2), entschloB man sich, sie in ganzer 
Lange in einen Rohrkanal zu verlegen, um sie jederzeit 
zuganglich zu halten. Dieser gleichfalls in Eisenbeton

auso-efiihrte Rohrkanal besitzt einen Querschnitt von
1,6 auf 1,9 m und eine Lange von 61,73 m. Er mundet 
im Filtergebaude in gleicher Hohe mit FuBbodenober- 
kante und fiihrt von dort geradlinig in ziemlich starker 
Neiffun0- (1 : 5,9) aufwarts in den Mittelschacht des 
Rieselerturmes. — (SchluB folgt.)
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Uber die Einbringung von GuBbeton mittels Schuttrinnen. (Yergi. die Abbildungen Seite 7.)

n Amerika hat sich die Einbringung von 
Beton, der so flussig angemacht wird, dafi er 
sich durch geneigte Schuttrinnen von einem 
erhohten Standpunkte aus nach den ver- 
schiedenen Stellen eines Bauwerkes ver- 
teilen laBt, um dort in die Formen einge- 

braclit zu werden, bereits seit liin- 
gerem und in immer steigendem 
Mafie eingebiirgert. Es kann da- 
durch einerseits erheblich an Ar- 
beitskraften gegeniiber dem Ver- 
fahren eines Transportes von der 
Mischmaschine in Kippwagen zur 
Yerwendungsstelle gespart werden, 
andererseits fallen, namentlich bei 
hoheren Bauten, kostspielige Ge- 
riiste sowie Gleisanlagen usw. fiir 
den Transport fort, an dereń Stelle 
nur ein holzerner oder eisemer 
Hebeturm in zentraler Lage tritt, 
an dem die Schuttrinnen in gc- 
eigneter Hóhenlage angehangt sind.
Die Gesamtanlage wird also sehr 
viel einheitlicher und iibersicht- 
licher. Auch hierin liegt eine Er- 
sparnis.

Gegen die Verwendung von 
GuBbeton iiberhaupt hat in Deutsch- 
land, wo man den Stampfbetonbau 
zu hoher Yollkommenheit gebracht 
hat, lange ein Vorurteil bestanden.
Die Gefahr der Entmischung beirn 
Transport zur Verwendungsstelle 
und die geringere Anfangsfestigkeit 
des mit hoherem Wasserzusatz an- 
gemachten Betons sprachen gegen 
ihn. Die alteren deutschen Be- 
s-timmungen fiir die Ausfuhrung 
von Bauwerken aus Beton beziehen 
sich daher auch nur auf Stampf.- 
beton erdfeuchter oder weicherArt.
Erst die Bestimmungen von 1915 
geben auch eingehendere Vor- 
schriften iiber GuBbeton und ver- 
weisen auch auf seine Einbringung 
mit Hilfe von Rinnen oder Rohren, 
die vorteilhaft derart beweglich 
anzuordnen seien, daB sie die ganze 
Grundflache des zu betonierenden 
Bauteiles bestreichen konnen. Die ~~
Gebr. B a n k  in Miinchen sind
dann die ersten gewesen, die das 
amerikanische Verfahren der Aus
fuhrung von GuBbeton mit Schutt
rinnen von einem Forderturm aus 
in Deutschland bei einer Reihe von 
Bauten mit gutem Erfolg ange- 
wendet _ und dariiber auch Naheres 
mitgeteilt haben.*) Sie kommen 
nach ihren Erfahrungen vom Jahre
1915 schon zu einer Ersparnis an 
Lohnen von etwa 33 v. H. Von 
dem in Amerika ublichen Yer-
fahren, den Beton am Boden zu 
mischen und im Verteilungsturm 
zu heben, weichen sie aber ab. Sie 
ordnen die Mischmaschine in einer 
fahrbaren Kabinę im Hebeturm an 
und flihren dieser die Materialien 
trocken zu. Die Mischung erfolgt 
dann m der jeweiligen Hohe, von der aus, dem Fortschritt

8 fo]Sei}d- die Verteilung des Betons durch die 
"|r l‘ T'lnncn ,yor sich geht. Es wird damit der Gefahr
emer Entmischung des Betons bei der Hebung vorgebeufft

Es ist uns nicht bekannt geworden, daB das Verfahren 
wahrend der Knegsjahre in Deutschland auch S e n s

vę,rahU$ S 2 S W . S  Ral ?

anderar Firmen eine ausgedehntere Anwendung gefunden 
hatte.*) Inzwischen ist aber die Frage der ArbeitslOhne, die 
friiher in Deutschland im Vergleich zu Amerika keine so 
ausschlaggebende Rolle spielte, auch eine die Baukosten 
in weit hoherem MaBe mitbestimmende geworden ais 
friiher, sodaB zu erwarten ist, daB derartige, sich

Dach - U ntersicht
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Abb. 4 und ó. W a g e r e c h te  S ch n itte . durch den R ie se ler tu rm . 
Rieselerturm in Eisenbeton-Konstruktion in KOslin.

maschineller Einrichtungen bedienende Bauverfahren auch 
bei uiis erhohte Aufmerksamkeit finden werden.
M Die amerikanische Zeitschrift „ E n g e n e e r i n g  

e w s - R e c o r d "  vom 18. August 1921 bringt nun ein- 
genendere Mitteilungen iiber praktische Erfahrungen mit

B au  H och ' '< nd 'U n le rg rn n d b ah n  in  B erlin  is t l>oi einer 
"■■'wendet w orden” ^ enea lli:ince -B riicke  das Y erfah ren  neuerd ings an-
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d e r a r t i g e n  „Concrete Chuting Plants“, die unter diesen 
V e r h a l t n i s s e n  fiir deutsche Unternehmer nicht ohne Inter- 
ess e  se i n  diirften. Ein Auszug aus diesen Angaben soli 
d a h e r  n a c h s t e h e n d  mitgeteilt werden.

Fiir die Ausfiihrung von Bauwerken in Gufibeton 
unter Anwendung der Schtittrinne kommen hauptsachlich 
zwei typische Einrichtungen in Betracht, je naehdem es 
sich um ein hauptsachlich in der Liingsrichtung ent- 
wickeltes Bauwerk — Damme,
Wehre, Schleusen, Brucken 
usw. — handelt oder um ein 
solches, das sich auf engerem 
Raum, meist in grófierer Hohe 
und mit gleichmaBigerer 
Breiten- und Liingenentwick- 
lung aufbaut — also vor 
allem Hochbauten aller Art.
In beiden Fiillen ist ein Hebe- 
turm erforderlich, der in Holz 
oder Eisen ausgefiihrt wird, 
in dem durch Becherwerke 
oder, wie meist iiblich, durch 
einen aufziehbaren Kubel das 
Mischgut bis zu der Stelle 
gehoben wird, wo ein Fiill- 
rumpf oder Fiilltrichter dieses 
aufnimmt, um es dann an die 
Schiittrinne abzugeben, die 
hier abzweigt.

Im ersteren Falle eines 
yorwiegend nach der Lange 
entwickelten Bauwerkes ist 
vom Fórderturm, wie Abbil- 
dung 1 zeigt, in der Achse 
des Bauwerkes ein Drahtseil 
nach einer Yerankerung ge- 
spannt. An diesem ist die 
Rinne in entsprechender Nei- 
gung auf den groBten Teil 
ihrer Lange aufgehangt. Am 
vorderen Ende werden dann 
noch sogenannte Gegenge- 
wichtsrinnen nach Bedarf an- 
gebracht. die durch ein Fach- 
werk verstarkt und durch 
Gegengewicht derart ausbalan- 
ziert sind, daB sie sich in die 
erf orderlicheNeigung einstellen.
Sie sind gelenkig an der festen 
Rinne angeschlossen und ge- 
statten ein gewisses seitliches 
Ausschwenken iiber die Linie 
des Kabels hinaus bei etwas 
breiteren Bauwerken. Diese 
Anwendungsform ist die ur- 
sprungliche, bei groBen Stau- 
dammen zuerst angewendete.

Im zweiten Fali ist, wie 
Abbildung 2 zeigt, ein in der 
Hohe verschieblicher und 
drehbarer Ausleger mit dem 
Hebeturm verbunden, der das 
freie Ende der Hauptschtitt- 
rinne tragt. An dieser werden 
dann bei flachen Bauten oder 
in den unteren Lagen hoherer 
Bauten entweder auf leichten 
und leicht verschieblichen 
Bockgeriisten ruhende Rinnen 
gelenkig angeschlossen, die 
dann den Beton der Verwen- 
dungsstelle zufiihren, oder es 
wird auch hier, wie unsere 
Abbildung zeigt, noch eine 
ausgesteifte Gegengewichts- 
rinne angehangt. Auf diese 
Weise kann die ganze Grund- 
flache des Bauwerkes mit der
S c h i i t t r i n n e  b e s t r i c h e n  w e r d e n .  Den g e l e n k i g e n  AnschluB 
d e r  u n t e r e n  an d i e  o b e r e  Rinne z e i g t  Abbildung 3.

Der Ausleger wird namentlich bei geringerer Reich- 
weite fortgelassen und die Hauptrinne selbst, wie Abbil
dung 4 zeigt, ais steifer Balken ausgebildet und mit Tau 
und Flaschenzug am Kopfende des Hebeturms aufgehangt. 
An diese Hauptrinne schlieBt sich dann wieder eine Gegen- 
gewichtsrinne an.

Beide Ausfiihrungen zu 2 und 4 haben ihre Vorziige 
und haben sich bewahrt. Derartige Anlagen gehoren zu

den grófiten Baumaschinen, die in Amerika fabrikmaBig 
hergestellt werden. Es wird dabei hoher Wert auf eine 
Normalisierung aller Teile gelegt, sodaB sie sich bei den 
verschiedensten Ausfiihrungen verwenden lassen und 
damit den Betrieb vereinfachen.

Das Prinzip dieser Einrichtungen wird in Amerika 
vielfach tibrigens auch bei kleinen Bauobjekten bei dem 
Einbau von Gufibeton angewendet. Aus dem Hebeturm
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wird dann ein einfacher, am Kopfende durch Seile ver- 
spannter Mast, den der Aufzugskiibel und der Fiilltrichter 
mit Armen umfassen. Die verhaltnismafiig kurze Schiitt- 
rinne ist wie in Abbildung 4 am Kopfende des Mastes auf
gehangt und bedarf unter Umstanden keiner besonderen 
Yersteifung. Die in den Abbildungen dargestellten Grofi- 
anlagen sind aber nur dann wirtschaftlich, wenn eine be- 
deutendere Menge Beton an einem Bauwerk zu verarbeiten 
ist. Wenn in Eisen ausgebildete Hebetiirme mit allem 
Zubehor zur Anwendung kommen sollen, wird die ein-



zubauende Mindestmenge von Beton zu 3 bis 4000 c m an- 
gegeben, wenn sich die Anlage lohnen soli.

Die Flachę, die von einem mit Ausleger und Gegen- 
gewichtsrinne ausgeriistetem Hebeturm zweckmaBiger 
Weise bestrichen werden kann, hat hochstens aber 40 bis 
50 m Halbmesser. (Der Ausleger kann sich natiirlich nur 
im Halbkreis um den einen Turmeckpfosten drehen.) Bei 
groBeren Entfernungen ist zu erwagen, ob es vorteilhaft 
ist, an die Gegengewichtsrinne noch auf beweglichen 
Stiitzen gelagerte Rinnen anzuschlieBen, oder den Beton in 
Fiilltrichter laufen zu lassen, aus denen er dann in Karren 
oder Kippwagen abgelassen und weiter verteilt wird. Bei 
sehr ausgedehnten Bauten kann auch die Aufstellung eines 
zweiten Hebeturmes in Betracht kommen. ZweckmaBig ist 
natiirlich die Stellung des Turmes in moglichst zentraler 
Lage. Beziiglich der Hohe ist bei Anwendung von Eisen- 
tiirmen bis zu 60 m Hohe im allgemeinen wohl allen Anforde- 
rungen zu entsprechen. Fiir ganz besondere Objekte sind aber 
bereits Hebetiirme von 70—80 m Hohe ausgefiihrt worden.

Der Holzbau eignet sich fiir so groBe Leistungen aller- 
dings nicht. Sein Anwendungsgebiet ist bisher aber noch 
erheblich ausgedehnter ais das der Eisentiirme. Holztiirme 
lassen sich aber hochstens bei 2—3 Ausfiihrungen wieder 
verwenden. Die Eisentiirme sind natiirlich wesentlich 
teurer bei der Anlage, machen sich aber bei wiederholter 
Anwendung bald bezahlt, da sie bei sorgfaltiger Unter- 
haltung eine sehr lange Lebensdauer besitzen. Sie werden 
in Abschnitten von 4,5 und 6 m Lange aus normalisierten 
Teilen zusammengesetzt.

Fiir die erforderliche Hohe des Turmes wird folgende 
Faustregel angegeben: Man nehme die grćiBte Hohe, in 
welcher Beton iiber der Hohe des TurmfuBes im Bauwerke 
einzubringen ist und fiige dazu XA  der Entfernung, bis zu 
welcher der Beton vom Turm aus durch die Rinne geleitet 
werden soli. Dann erhalt die Rinne das erforderliche 
Gefalle. Dariiber hinas muB der Turm dann noch 6 bis
9 m emporragen.

Fiir die Rinnen sind zwei Querschnitte in Amerika 
iiblich, der halbkreisformige und der ovale. Beide er- 
fiillen ihren Zweck. Sie erhalten 30—35 cm Weite und 
mindestens 20 cm Tiefe. Ais Neigung gegen die Wagrechte 
wird 1:3  empfohlen. Bei Damm- und anderen Massiv- 
konstruktionen ist durch Rinnen dieser Neigung Beton von 
1 Teil Zement z. 3 T. Sand z. 6 T. Steinschlag, der durch 
ein Sieb von 5 Cm-Maschen geht und z. 3 T., die durch ein 
Sieb von 10 cm fallen, mit solchen Rinnen eingebaut 
worden. Die Lebensdauer der Rinne hangt einerseits von 
ihrer Blechstarke, anderseits vom Materiał ab, das durch 
sie hindurchgeschickt wird. Um die Lebensdauer zu ver- 
langern, werden bis zu der vom Beton beriihrten Hohe in 
die Rinne Einlagen eingelegt, die emeuert werden, wenn 
sie durchgescheuert sind. Es werden Rinnen hergestellt 
mit Blechstarken 12 und 14 der amerikanischen Blechlehre 
(d. h. 2,05 und 1,63 mm Starkę?). Bei den iiblichen 
schwereren Rinnen konnen durchschnittlich 6000 bis 
7500 cbm Beton bis zur Abnutzung hindurchgeschickt 
werden. Will man die Rinnen lange erhalten, so sind sie 
nach jedem Gebrauch sorgfaltig durch Wasserspiilung zu 
reinigen, da jeder kleine Vorsprung;, der sich in der Rinne 
bildet weiterhin ais Angriffspunkt fiir die Zerstorung 
dient. Im AuBeren sind sie zu streichen und im Inneren 
zu ólen.

Die Verbindungen der Rohre sind verschieden bei den 
Anlagen, die nur in einer Achse arbeiten und denen, die 
eine Halbkreisflache bestreichen sollen. Im ersteren Falle 
geniigt eine gewisse Biegsamkeit, im zweiten ist vo!le 
Drehbarkeit notig. Dabei diirfen die Gelenke den Durch- 
fluB des Betons nicht behindern und auBerdem diirfen sie 
die Fliissigkeit nicht durchsickern lassen. Auch die Rohren 
werden so ausgebildet, daB man nach Bedarf, die eine oder

Vermischtes.
20 Jalire „Beton und Eisen“. Die den Beton- und Eisen- 

betonbau ais Sondergebiet pflegende deutsche Fachzeit- 
schrift „ Be t o n  und E i s e n“ hat mit dem Jahr 1921 
ihren 20. Jahrgang vollendet. Die Weltausstellung Paris 
im Jahre 1900 gab dem schon damals auf dem Gebiet des 
Eisenbetonbaues durch wertvolle wissenschaftliche Yer- 
offentlichungen und durch nach seinen Planen in Amerika 
erbaute Eisenbetonbrucken anerkannten osterreichischen 
Fachmann Dr.-Ing. Fritz E m p e r g e r  Veranlassung zur 
Herausgabe von Berichten iiber den damaligren Stand, 
namentlich des franzosischen Eisenbetonbaues, die auch in 
Deutschland volle Aufmerksamkeit fanden und einen 
wesentlichen AnstoB zur Fortentwicklung der bis dahin nur 
zogernd aufgenommenen Bauweise gaben. Sie erschienen 
in der von Emperger begriindeten1 und 1901 erstmalig

andere  V erb indung  an w en d en  kann, um  die Anlage zu 
re rsch ied en en  Z w ecken zu b en u tzen .

Die GróBenverhaltnisse von Betonmiscmnaschine, 
Aufzuoskubel und Fiilltrichter sollen in einem gewissen 
Verhaftnis stehen und zwar soli der Kubel eine volle NaB- 
mischung fassen, der Trichter 50 v. H. mehr, um bei einer 
Storunn- in der Abgabe des Betons an die Rinne noch 
etwas Raum fiir den naehfolgenden Beton zu haben.

Bei der Aufstellung der Tiirme sind diese, einerlei ob 
sie in Holz oder Eisen ausgefiihrt werden, in Abstanden 
von etwa 12 m Hohe durch Taue zu verankern, die nicht 
schwiicher ais unter 45° geneigt sein sollen. Die Auf
stellung erfolgt ohne besondere Hilfsgeriiste. Der Ausleger 
wird auf der Erde zusammengebaut und dann aufgezogen. 
Das Gleiche gilt von der Gegengewichtsrinne. Dann 
werden Ausleger und Rinne in entsprechender Hohe und 
Neigung eingestellt.

Die Mitteilungen geben auch Kosten fiir die Einrich- 
tung der ganzen Anlage und fiir die Arbeiten an. Die 
Zahlen selbst haben natiirlich fiir unsere Verhaltnisse 
keinen Wert, wohl aber geben Vergleichszahlen einen ge
wissen Anhalt. Fiir einen bestimmten Bau in New York, 
bei dem etwa 6000 cbm Beton einzubauen waren, stellte 
sich 1920 bei 230 cbm taglicher Durchschnittsleistung der 
Preis fiir Mischung und Verlegung fiir 1 cbm etwa nur halb 
so hoch, ais wenn der Beton mit Kippwagen auf der Bau- 
stelle verteilt worden wiire. —

Ais ein Beispiel fiir die hohe Leistungsfahigkeit von 
Betonierungseinrichtungen beschriebener Art sei die Aus- 
fiihrung eines Getreidespeichers in New York genannt, der 
bei 72 700 cbm Fassungsraum in zwei Wochen bei Tag- und 
Nachtschicht, soweit die eigentlichen Silozellen in Betracht 
kommen, unter Verwendung beweglicher Eisenformen in 
GuBbeton mit Schiittrinnen hergesellt wurde. Der Siło hat 
eine Grundflache von 124 m Lange auf 21 m Breite und 
setzt sich aus Zellen zusammen, die die in Amerika be- 
liebte kreisrunde Form haben bei 6,10 m innerem Durch- 
messer und sich auf dem Unterbau in 29 m Hohe erheben. 
Die Wanddicke der Zellen betragt 20 cm. Es wraren zwei 
Hebetiirme mit ihren Schiittrinnen in Tatigkeit und auch 
der Transport der Materialien zur Mischmaschine wurde 
maschinell (durch Transporbander) besorgt. Nur durch 
diese besondere Organisation des Betriebes wurden 
Leistungen genannter Art moglich (Engeneering News- 
Record vom 15. Dezember 1921).

In der Schweiz ist das amerikanische Verfahren, und 
zwar in der besonderen Ausbildung der Lakewood-Gesell- 
schaft, durch die bekannte Unternehmerfirma L o c h e r 
& C i e. in Ziirich im Jahr 1920 erstmalig verwendet 
worden bei dem Umbau der Papierfabrik Cham (Vgl. 
Scheiz. Bauztg. vom 31. Dezember 1921). Der Grund war 
hier namentlich der Platzmangel, der zur Betonauf- 
bereitung auBerhalb des Fabrikbaues zwang, wShrend der 
Transport der Materialien iiber einen alteren Fabrikbau 
hinweg erfolgen muBte. Da bot sich das Schiittrinnenver- 
fahren ais eine geeignete Losung fiir die Oberwindung 
dieser Schwierigkeiten. Verwendet ist hier ein holzerner 
Aufzugsturm von 32 m Hohe mt 18 m langem Ausleger und
39 m langer Schiittrinne mit den zugehorigen Aufhange- 
vorrichtungen. Die Blechrinne war halbrund und bestand 
aus gelenkig verbundenen Elementen von 9. 6 und 3 m 
Lńnsre. Am Rinnenauslauf wurde zur Erhohung der Be- 
weglichkeit spiiter noch ein 3 m langes Rohr an^eschlossen, 
das teleskopartig auf 5 in verl;ingert werden konnte. Die 
unteren Gelenkpunkte der Rinne waren an Laufkatzen 
aufgehangt, die auf einem iiber die Baustelle gespannten 
Drahtseil liefen. Die Schiittrinne wurde mit gutem Erfolge 
auch bei einer Temperatur benutzt, die bis auf — 4° C 
sank, wobei natiirlich die Materialien mit vorgewarmtem 
Wasser gemischt wurden. — Fr. E.

heiausgegebenen Zeitschrift „Neuere Bauweisen und Bau
werke aus Beton und Eisenbeton11 im Verlagr von Leli- 
mann & Wentzel in Wien, die 1905 an den Berliner Verlag 
Vunelm E r n s t  & Sol i n  iiberging und unter dem Titel 

„ Be t o n  und E i s e n “, internationales Organ fiir Beton- 
on lu  , *Se*tihrt wurde. Die Zeitschrift. die .iahrlich in 
-0  Heften erscheint und das ganze Gebiet des Eisenbeton- 
iaues vom Standpunkt des ausfiihrenden Praktikers, des 
ineoretikers und des Forschers behandelt, ist in diesen 
v wui iZU e'nem îir den Betonfachmann unentbehrlichen 

acnblatt ausgebaut worden und darf sich an der Ent- 
wicklung des Eisenbetonbaues einen wesentlichen Anteil 
zuscnreiben. Das gilt in gleicher Weise von dem im gleichen 

eilag erscheinenden, ebenfalls von Emperger seit 1905 
nerausgegebenen „Beton-Kalender“ und dem 1908 erstmalig 
ersenienenen, von einem grofien Kreis von Sonderfacli-



leuten b ea rb e ite ten  groB augelegten „ H a n d b u c h  f ur  
E i s e n b e t o n b a u “, d e ssen  3. Auflage z. Zt. heraus- 
kommt. E s b eh an d e lt in  14, in  sich abgeschlossenen 
Banden das g anze  G eb ie t u n d  gibt in  seinen verschiedenen 
Auflagen ein iib e rsich tlich es B ild von dem jeweiligen 
Stande der w issen sch aftlich en  Forschung und praktischen 
Erfahrung. Die au slan d isch e  Fachliteratur hat ein ahnlich

Abb. 4. B e to n ie r u n g  m i t t e l s  
S c h t i t t r i n n e  b e i  H o c h b a u te n .  
( H c b c tu r m  o h n e  A u s le g e r . )

Uber

Die Fortlassung der Ausdehnungsfugen erfolgte in der 
Absicht, die neben diesen anzuordnenden Doppelsaulen 
und -Binder zu sparen. Es sollen vergleichende Versuche 
tiber die Bewegungen und das Yerhalten der drei Bauwerke 
angestellt werden. Zu dem Zweck sind an den vier oberen 
Ecken jedes Gebaudes mit Teilung versehene Bronzediibel 
eingemauert, an denen die Bewegungen von Zeit zu Zeit 
mit MeBinstrument abgelesen werden sollen. Auch neben 
den Ausdehnungsfugen sollen Messungen angestellt werden. 
tJber die Ausbildung der Decken, Wandę und des Daches 
des Speichers ist in der kurzeń Mitteilung der Quelle 
(Engineering News-Record vom 18. 8. 1921) leider nichts 
gesagt. Handelt es sich um zwischen die Saulen, Balken 
und Binder fest eingespannten Platten, so diirften gróBere 
RiBbildungen nicht ausbleiben. Die vergleichenden Be-

die E inbringung von GuBbeton 
m ittels Schiittrinnen.

. B e to n ie r u n g ,  m i t t e l s  S c h t i t t -  
■ b e i  l a n g g e s t r e c k t e n  B a u te n .

c ^ i -

O.n.Bauwerk

Abb. 2. B e t o n i e r u n g  m i t t e l s  S c l iU t t r i n n e  b e i H o c h b a u te n  . (H e b e tu r m  m it  A u s le g c r ) .

umfassendes und wissenschaftlich in die 
Materie eindringendes Werk unseres 
Wissens nicht aufzuweisen. Wir wtinschen 
dem Herausgeber und Verleger weiteren 
Erfolg. —

Ein monolithischer Speicher von 
167 m Lange ohne Ausdehnungsfugen 
yon 7 Geschossen und 30 m Breite ist 
in Los Angeles, also noch dazu in einer 
Gegend mit starken Temperaturunter- 
schieden gebaut worden. Zwei andere 
Speicher sind dort bereits mit 183 m 
Lange nach dem gleichen allgemeinen 
Plan, aber in ilblicher Weise mit Aus
dehnungsfugen in etwa 60 m Abstand, 
ausgeftihrt worden. Alle drei gehoren zu 
dera vereinigten Endbahnhof der Stadt.

Abb. 3. G e le n k - V e r b in d u n g  
d e r  S c h t i t t r i n n e .

obachtungen an den drei Bauwerken 
konnen aber vielleicht wertvolle Ergeb- 
nisse liefern. Nur insofern ist die Kon- 
struktion, die allen bisherigen Erfahran- 
gen und Ausfuhrungsgrundsatzen wider- 
spric-ht, von Interesse. —

Der Brand der „Sarotti“-Fabrik in 
Tempelhof. Am 20. d. Mts. wurde das 
in Tempelhof belegene Fabrikgebaude 
der „Sarotti“A.-G., wie aus den Tages
zeitungen bekannt ist, das Opfer eines 
Brandes, des groBten, der seit Jahren in 
Berlin aufgetreten ist. Die WayB & Frey- 
tag A.-G., Berlin, die Erbauerin der 
Fabrikanlage, schreibt uns hierzu:

Da in die Presse vielfach irrige und 
sich widersprechende Nachrichten gelangt

L Februar 1922.



sind seien die w ichtia-sten T atsach en  nach steh en d  kurz w erden  m ufiten u n d  die K o n s tru k tio n  au f d iese  W eise der
zusam m en" efafit E in w irk u n g  des F eu e rs  u n d  d e r  H itze  u n e in g esch ran k t
zusam m engerau t ^  m a u sg e se tz t blieb, ist das g e sa m te  T rag g e rip p e  vo lls tand ig

und enthUH im Irmern dnen Lichthof " L  21 auf 30 » erhalten geblieben. ^
Grundflache. Es weist einschlieBlich des Dachgeschosses und ^ \ ^ ^ inbescliriinkt sich  d e r  G ebau d esch ad en  -

L ichthof. d u rch g efu h rt und  se tz t sich zum  Teil auch  noch in der H au p tsach e  au f ein  A b p la tz en  d e r die E iseneinlagen
u n te r  den b en ach b arten  Hófen fort. D as B auw erk  is t d eckenden  B eto n sch ich t, w ie es s te ts  in  so lchen ,Fallen
v o l l s t a n d i g  —  einschlieBlich d er U m fassungsw ande —  beo b ach te t w ird . E in  in m d ire re r l Z M tungsm ^dungen
in E isenbeton au sgefiih rt und is t d ad u rch  und  durch  seine e rw ah n te r  RiB in  se n k rec h te r  R ichtiung w a r i n  W irklich-
arch itek to n isch e  A u sg esta ltu n g  e iner der bem erkens- k e it  die D ehnungsfuge  in  dei M itte  des G ebaudes, die sich
w ertesten  F ab rik b au ten  D eutsch lands. bei den unregelm aB igen  W arm ed e fo rm atio n en  zeitweise

D er B rand  e n ts tan d  aus noch n ich t ganz g e k la r tę r  w e ite r offnete  L eid er w urde  siei a u c h  v o n  d e r Feuerw ehr
U rsache in den K ellerraum en, wo P ack m ateria lien  in ais ein auf E in s tu rz g efa h r h in d e u te n d e r  R  B angesehen
groBen M engen lag erten , und griff u n te r  V erm ittlu n g  d er und  g ab  so AnlaB zu r ze itw eih g en  E in s te llu n g  des Losch-
O berlich ter des K ellergeschosses durch die in d er H itze betriebes, w odurch  sich d as F e u e r so ra sen d  ^erb reitete ,
gesp rungenen  F en ste r, w elche leider auch  noch in h ó lze rn c  daB nach  A u fk la ru n g  des M iB verstandn isses das voll-
R ahm en gefafit w aren , von  aufien au f die sam tlichen  Ge s tan d ig e  A u sbrennen  des F a b rik g eb a u d es  n ich t m ehr ver-
schosse iiber, sodaB das F ab rik g eb au d e  im In n em  voll- h in d ert w erden  k o n n te .
stiindig  au sb ran n te . Seine N ah ru n g  fand  das F eu er dabei In h a lt: R ieaelerturnT in  E isenbeton-K onstruktion in KOsUn.
an  den u bera II lag e rn d en  H alb- und  F e r tig fa b n k a te n . Uber cjie E inbringung v.on Gufibcton m ittels Schuttrinnen. —

A uch d ieser B rand  b ilde t einen w eite ren  w ertyo llen  Verm ischtes. _  Deutsclier Beton-Yerein (E. V.). -
B eweis fiir die TJberlegenheit des E isenbetons gegenuber
and eren  B auw eisen  h insich tlich  d er Feuersicherheit. Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.

Obwohl die L óschversuche im In nern  des G ebaudes Fiir die Kedaktion yerantw ortlicli F  r i  t z E i  s e l e n  in Berlin,
m it R iicksich t au f die enorm e H itzeen tfa ltu n g  aufgegeben W. B v i x e n s t e i n  Druckereigesellschaft, Berlin SW.

Dautscher Beton-Verein (E. V.).
T agesordnung fur die 25. H auptversam m lung  

am 23 .-25 . Februar im Kaisersaal des W einhauses „Rheingold“ Berlin.

I. I n n e r e  A n g e l e g e n h e i t e n  d e s  V e r e i n s .  ( N u r f u r M i t g l i e d e r . )
1. T a g .  Ara Donnerstag, den 23. Februar 1922, vorraittags 9Va Uhr: 1. Jahresbericht. des Vorstandes. 

(Geschaftl. Teil.) 2. Rechnungslegung durch den Schatzmeister; Bericht der Rechnungsprufer; Entlastung des 
Yorstandes. 3. Vorlage des Voranschlages fur 1922. 4. Antrage des Vorstandes: a) die Mindestzahl der 
Anteile auf sechs festzusetzen; b) die Staffelung der Anteile bis 200 Anteile durchzufuhren; c) fur das Vereins- 
jahr 1922 die Erhebung eines Sonderbeitrages von M. 70.— fur den Anleil zu beschlieBen; d) den § 5, Absatz 2 
und 3 der Satzung auf Grund der Antrage a—c entsprechend zu /indern.

Fiir jeden Anteil betragt der bei Beginn eines jeden G eschaftsjahres an die V ereinskasse einzuzahlende Grundbeitrag 
M. 80.—, der M indestgrundbeitrag M. 480.—.

5. Ńeuwahl von 4 Vorstandsmitgliedern nach § 6 der Satzung. Es sebeiden aus die Herren: Dir. 
Ernst D y c k e r h o f f ,  Postbrt. a. D. R. K u x , Dr.-Ing. e. h. Franz S e h 1 ti t e r, Kommerz.-Rat C. S c h w e n k.
6. Wahl von 3 Rechnungspriifern tderzeit die Hren.: Hugo H i i s e r ,  S c h w e n z o w ,  S p i t h a l e r ) .  7. Be- 
schluBfassung iiber Abhaltung einer Wanderyersammluna: gemaB § 9 der Satzung. 8. Allgemeine Aussprache 
iiber Wunsche und Anfragen aus dem Kreise der Mitglieder.
II. A l l g e m e i n e s , V o r t r a g e  u n d  B e s p r e c h u n g e n  t e c h n i s c l i - w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Art .

2. T a g .  Am Donnerstag, den 23. Februar 1922, nachmittags 2 Uhr: 1. Jahresbericht des Vorstandes.
(Allgem Teil). Berichterstatter Hr. Reg.-Bmstr. Dr.-Ing. W. P e t r y , Obercassel (Siegkreis). 2. Vortrag des 
Hrn. Geh. Reg.-Rats Prof. Dr.-Ing. e. h. G a r y ,  Berlin iiber; „ Di e  B e s t a n d i g k e i t  v o n  B e t o n  in 
M o o r w a s s e r n  na-ch V e r s u c h e n d e s  M o o r a u s s c h u s s e s  d e s  D e u t s c h e n  A u s s c h u s s e s  
f i i r  E i s e n b e t o n . "

2. T a g .  Am Freitag, den 24. Februar 1922, vormittags 9 Uhr: 3. Vortrag des Hrn. Dir. Dr.-Ing. e. h.
K r e B ,  Yorstandsmitgl. der Siemens-Bauunion G. m. b. H., Berlin: „Vom B a u  d e r  B e r l i n e r  und
H a m b u r g e r  U n t e r g r u n d b a h n e  n.“ (Mit Lichtbildern.) 4. Vortrag des Hrn. Obering. G o e b e 1 der 
Bad. Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen iiber: „ D a s  V e r h  a l t e n  d e s  B e t o n s  u n d  E i s e n b e t o n s  
b e i  d e r  O p p a u e r  K a t a s t r o p h  e.“ (Mit Lichtbildern.) 5. Vortrag des Hrn. Dr.-Ing. M. A r n d t ,  Dir. 
der Niederlass. Berlin der Phil. Holzmann A.-G. iiber: „ T a l s p e r r e u b a u t e n  d e r  P h i l i p p  H o l z m a n n  
A.-G. m it  b e s o n d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g d e r T r a n s p o r t f r a g e . "  (Mit Lichtbildern.) 6. Yortrag ‘ 
des Hrn. Obering. P i e l  der Fa. Heinr. Butzer, Dortmund: „ We r f t  - u n d  W a s  s e r  b a  u t e n  i n  H o l i  a n d  “ 
(Mit Lichtbildern und Vorfiihrung einiger Baufilms.) 7. Vortrag des Hrn. Geh. Reg.-Rats Prof. Robert O t z en, 
Hannover: „ R e c h n u n g  u n d  K o n s t r u k t i o n  i m E i s e n b e t o n b a  u.“ (Mit Lichtbililern)

3. T a g .  Am Samstag, den 25. Februar 1922, vormittags 9 Uhr: 8. Vortrag des Hrn. Reg.-Bmstrs. 
Hans b t a n g l m a y r ,  Miinchen. „B e t o n -  u n d  E i s e n b e t o n a r b e i t e n  a n  d e r  m i t t l e r e n  J s a r u 
(Mit Lichtbildern.) 9. Vortrag des Hrn. Dir. S c h w e n k  der Fa. Dyckerhoff & Widraann A-G Niirnberg:

a ^Se, Ak, ; a ! t a n i a g o n W a s s e r b a u t e n  i n  B a y e r n  u n d  T h i i r i n g e n . “
(Mit Lichtbildern) 10 Vortrag des Hrn. Stadtbrts. Dr.-Ing. H e n n e k i n g, Magdeburg: „ Z e r s t o r u n g  
d e r  p n e u m a t i s c h  a b g e s e n k t e n  S t a n d p f e i 1 e r e i n e r B r i i c k e  u b e r d i e E l b e  d u r c h  
a n g r e . f e n d e s  G r u n d w a s s e r  u n d  i h r  W i e d e r a u f  b a u .“ (Mit Lichtbildern.) 11. Vortrag des

f  iT  v  * e H Dr„psde" ubTer: . D i e  B e a n g p r u c h u n R  v o n  B e t o n f u n d a m e n t e n . '  
(M.t Liclitbildern.) 12. Vortrag des Hrn. Dr.-Ing. K. W. M a u t n e r, Dir. der Fa. WayB & Freytag A.-G.. Dussel
dorf : „D i e S i c h e r u n g e  n v o n  B a u w e r k e n  i m B e r g b a u s e n k u n e j s e e b i e t  u n t e r  b e 
s o n d e r e r  B e r u c k s i c h 1 1 g u n g d e r  E i s e n b e t o n b a u w e i s e.“ (Mit Lichtbildern) 13 Vortrag
des Hrn. Reg.- und Baurats Dr.-Ing. T e u b e r t, Minden: „ De r  g e g e n w a r t i sr e S t a n d d A  ' F i s e n
Frageń! ‘ '  '  ” * " '  5’“ Liohtbil,iem') 14' BesprechuDg vo„ VerSamml„„gftei]nehmern < t n  gestellter

D a m e n hn Kaisertiof "siat!/ AnmeMangen adVzu92wcrdenUvonn;^lw ^G esehaftsstelle^des d “ V  \  B ° V / ł '  v °  h ° S E  Sn ,C ” ' l(Siegkreis) entgegeu genommen. a ttsste lle  des D eutschen Beton-Yereins in Obercassel

O b e r c a s s e l  (Siegkreis), den 26. Januar 1922.
Der Vorstand des Deutschen Beton-Vereins (E V i  Dr Tnn- Q iu.. vciciiis V.). Dr.-Ing. e. h. Alfred H i i s e r ,  Yorsitzender.


