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DEUTSCHE BAUZEITUNG
M I T T E I L U N G E N  U B E R

ZEMENT, BETON- u n d  EISENBETONBAU
Ul

19. JAHRGANG. BERLIN, DEN 10. JUNI 1922. No. 10.

Werft- und Wasserbauten in Holland.
Von Oberingenieur P i e l  der Firma Heinrich Butzer, Dortmund.

Nach dem Yortrag, gehalten auf der 25. Hauptrasammlung des „Deutschen Betonvereins‘
Hierzu die Abbildungen Seite 76.

(SchluB.)
ine zweite 8 rn hohe Kaimauer auf 
dieser Werft wurde im folgenden 
Jahr in einer Lange von 1 2 0  1,1 
ausgefiihrt, und zwar samt den 
Pfahlen ganz in Eisenbeton. Sie 
sollte durch einen Kran nicht be- 
fahren werden. Die Berechnung 
erfolgte fiir eine Nutzlast von
2 t/c*m hinter der Mauer.

Auch bei dieser Mauer, dereń 
Querschnitt Abb. 8 S. 75 zeigt, liegt die Spundwand 
vorn und zwar sitzt zwischen je vier Spundbohlen von 
50 cnl Breite ein ebenfalls mit Nut und Feder versehener 
Pfahl, der bis auf den tragfahigen Grund reicht. , Der 
Hauptwert wurde auf den Pfahlbock gelegt, der an der 
Hinterseite der Grundplatte der Mauer mit 1 : 3  ge- 
neigten Druck- und Zugpfahlen zur Anwendung kam. 
Samtliche Pfahle haben einen Querschnitt von 36 • 36 cm 
bei einer Lange von 17,5 m. Die Spundwand ist 8 m 
lang und 22 cm stark. Die Zugpfahle sind an der Spitze 
mit einem Widerhaken versehen. Der Aufbau ist eben
falls ais Winkelmauer mit Rippen in 5 m Abstand und 
einer 3,5 m breiten Grundplatte ausgestaltet. Ein Bild 
der Mauer vor der Hinterfiillung zeigt Abb. 9, S. 76.

Die Hafentiefe vor der Mauer betragt 4 in, des- 
gleichen der Aufbau iiber Wasser. Die Hafensohle je
doch liegt nicht wagrecht, sondem fallt unter einer 
Neigung 3 :1  bis auf — 19 m in die 60 m entfernte 
Schwimmdockgrube. Lediglich zur Sicherung fiir diesen 
ungewóhnlichen Fali kamen noch die riickwartigen 18 m 
langen Yerankerungen an Holzschirmen zur Ausfiihrung.

Die Mauer hat sich weder nach dem Wegbaggern 
im Hafen, noch nach dem Hinterfiillen und Belasten 
des Gelandes durch Sand und Kohle in ihrer Lage ver- 
andert, was wohl nicht zuletzt der Wirkung der Zug
pfahle zuzuschreiben ist.

Gleichen Zwecken wie die Kaimauern dienende 
Bauten sind die sogenannten S t e i g e r , d. s. Briicken 
langs des Ufers, die in Gelandehohe soweit hafenwarts 
vorgeschoben sind, daB eine geniigende Wassertiefe 
erreicht ist, um Schiffe beladen und entladen zu konnen.

Diese friiher und auch heute noch vielfach in Holz 
gebauten Plattformen kommen iiberall da an Stelle von 
Kaimauern zur Anwendung, wo das Hafengelande keine 
groBen Tiefen hat.

Da die Steiger von Kranen und Eisenbahnen be- 
fahren werden, werden die Bauteile schwer, und der 
Eisenbeton eignet sich hierzu mehr ais andere Baustoffe.

Der fiir die Einkaufsgesellschaft „Coopra“ in Dord- 
recht am Seehafen gebaute Steiger (Abb. lOa, S. 74) ist 
12,50 m breit und 110 m lang. Der Unterbau besteht 
aus 30 cm starken Eisenbetonwanden in 5,0 ra Abstand. 
Diese werden in Wasserspiegelhohe durch verbreiterte 
Bankette von 16 m langen Holzpfahlen getragen. Die 
obere Bruckentafel ist muldenformig ausgebildet und 
mit 40 cm Sand aufgefiillt. Unterhalb des Baues geht 
die alte Boschung unverandert durch. Der tlbergang 
und AbschluB zum Gelande bildet eine Eisenbeton- 
schiirze, die das Auslaufen des Sandes verhindert.

Yor dem Steiger sind in kurzeń Abstanden holzerne

Abb. 11. A n l e g e s t e i g e r  der E i n k a u f s g e s e l l s c h a f t  „ C o o p r a “ i n D o r d r e c h t .  (V gl. A bb. lOa S. 74).
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Schutzpfahle gerammt (Abb.
11, S. 73), die gleichzeitig 
ais Haltepfahle fiir die an- 
liegenden Schiffe dienen.

Bei der Ausfiihrung ist 
von der sonst iiblichen Ab- 
schlieBung mittels Spund- 
wand und Trockenlegung 
der Baugrube abgesehen. 
Der Aufbau auf den Pfah- 
len wurde im freien Wasser 
bei Ebbe vorgenommen.

Ein zweiter Eisenbe- 
ton-Steiger ahnlicher Bau- 
art von 200 m Lange und 
15 m Breite ist zurzeit in 
Rotterdam fiir die Hafen- 
betriebsgesellschaft Thom- 
sen in Arbeit (Abb. 10 b).

Eine Eisenbeton - Kai
mauer schwerster Ausftth- 
rung wurde im Jahr 1921 in 
Ymuiden fiir die Konigl. 
Niederland. Hochofen- und 
Stahl-Fabriken ausgefiihrt. 
Ein Bild der nahezu ferti- 
gen Mauer ist in Abb. 12 
in Nr. 9 bereits vorange- 
schickt worden.

Das Hochofenwerk liegt 
im Diinengebiet. Der Boden 
ist bis auf die erbohrte 
Tiefe von 70 m durchweg 
Sand mit kleinen Torf- und 
Kleischichten durchsetzt. 
Die Kaimauer liegt an ei
nem Seekanal von 40 m Bo- 
denbreite, der die etwa 2 kra 
entfernte See - Einfahrt in 
Ymuiden mit dem Hoch
ofenwerk verbindet. Das 
Seewasser tritt somit bis an 
die Kaimauer. Die Bauherr- 
schaft hatte Piane mit Brun- 
nengriindungen, Senkkasten 
und Pfahlen entworfen und 
entschied sich aus verschie-
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denen Griinden fur letztere. Die Brunnengriindung 
wurde zu teuer, die Senkkastenmauer kam ebenfalls 
nicht in Betracht, da sich die Einrichtungen fur den 
Senkkastenbau zu teuer stellten und die Bauzeit zu 
lang wurde. Es blieb demnach nichts iibrig, ais eine 
Ffahlgriindung zu wahlen, zumal diese ziemlich alle 
Yorteile fiir sich hatte: die Moglichkeit des Bauens im 
Trockenen, geringe Baukosten und kurze Bauzeit.

Die Kaimauer, dereń Querschnitt Abb. 13, S. 74 
darstellt, dient zum Loschen von Erz, Kohle und Kalk- 
steinen und wird zu diesem Zweck von 2 schweren 
amerikanischen Loschkranen befahren, die an jeder 
Seite Raddriicke von insgesamt 320 1 ausiiben. AuBer- 
dem ist noch ein schwerer Eisenbahnbetrieb von der 
Kaimauer aufzunehmen.

Die Hafentiefe, zunachst 9 m unter NAP, wird 
spater auf — 10 m NAP vergroBert. Die Oberkante Kai 
liegt auf -(- 4,0 m NAP. Vorder- und Hintermauer, die 
den Kran tragen, haben einen Abstand von 12 m.

Zwischen diese beiden Mauem ist unten ein Eisen- 
betonflur mit Eisenbetonrippen in Abstanden von 2,30 m 
gespannt, und die hierdurch geschaffene Muldę wird mit 
Sand aufgefCillt. Unter den Rippen stehen die 12—16 m 
langen geraden Eisenbetonpfahle und zwischen den 
Rippen je drei 1 : 3 geneigte Schragpfahle, alle 36 • 3 6 cm 
stark. Die Spundwand, 36 • 50 cm stark und 10,25 m 
lang, ist aus verschiedenen Griinden nach hinten gesetzt, 
um erstens eine moglichst kurze Freilange zu erhalten, 
und zweitens sollte der freistehende Teil so klein wie 
moglich gehalten werden, um mit der Dichtung der 
Spundwand keine groBen Schwierigkeiten zu bekom- 
men. Der staubfeine Diinensand hat die Eigenschaft, 
durch die feinsten óffnungen hindurchzugehen, was mit 
Riicksicht auf die Standsicherheit der ebenfalls schwe
ren Bauwerke hinter der Mauer unbedingt vermieden 
werden muBte.

Die Spundbohlen und -pfahle haben eine Bewehrung 
mit vierseitigen Flachspiralen und sind mit Riicksicht 
auf die Wirkung des Seewassers aus 1 Teil Zement, 
Vt T. Trafi. 1. 25 T. Sand und 1.75 T. Kies gemischt. 
AuBerdem sind Pfahle und Spundwande mit einem An- 
strich, aus Kohlenteer mit Siccativ gemischt, versehen, 
was eine feine feste Haut gab, die sehr schnell trocknete. 
Einen Blick auf das Lager der Spundbohlen gibt Abb. 14.

Die Kaimauer hat eine Lange von 275 m und am 
ostlichen Ende noch einen 40 m langen und 8 m breiten 
Cbergangssteg, der die Mauer iiber den langen Boschun- 
gen mit dem Gelande verbindet. Dieser Steg leitet 
auch die Eisenbahn vom Gelande auf die Mauer.

Die Ausriistung des Kais ist mit Riicksicht auf den 
Holzwurm in amerikanischer Pitchpine vorgesehen, und 
die Hauptpfahle sind auf die in Holland iibliche Weise 
zwischen Pfahl und Mauer mit Stahlfedem von 10 1 
Druckaufnahmefahigkeit ausgestattet, die etwa auf- 
tretende StofSe beim Anlegen eines Schiffes auffangen.

Die Bauherrschaft hatte verlangt, Druckproben der 
Betonpfahle an drei Stellen der Mauer vorzunehmen. Es 
wurde eine zweifache Belastung der rechnerisch mit 
etwa 38 ‘ beanspruchten Pfahle verlangt. Da es nicht 
so einfach ist, die hierzu erforderlichen Gewichte zu 
beschaffen, entschied sich die Firma H. Butzer fiir eine 
Belastung mit Hebeln aus schweren I-Tragern mit zwei 
Cbersetzungen 1 :10. In 1,20 m Abstand von den 
Druckpfahlen wurden drei Zugpfahle gerammt und mit 
einander durch Trager verbunden, die ais Widerlager 
fiir den hohen Druck dienen sollten. Der erste Druck
pfahl zeięrte bei 50 1 noch keine Senkung. ebenso wenig 
wurden die Zugpfahle gehoben. Bei 70 4 ging der Druck-

pfahl 3 mm ab, die Zugpfahle 1 mm hoch, und beide Be
wegungen gingen nach Entlastung wieder zuriick. Erst 
bei 100 1 stellte sich eine gróBere Senkung heraus, die 
jedoch nicht mehr verfolgt werden konnte, da der End- 
punkt des zweiten Hebelsystems infolge der groBen 
tbersetzung auf den Erdboden aufzuliegen kam.

Die zweite Belastung wurde infolgedessen mit nur 
einem Hebelsystem vorgenommen und der Pfahl mit 
einer Hochstlast von 80 *• belastet. Die Zwischenstufen 
ergaben ziemlich dasselbe Bild wie bei der ersten Be
lastung. Bei 80 1 ging der Druckpfahl 5 ab, die
Zugpfahle kamen 1 mm herauf. Nach der Entlastung 
zeigte nur der Druckpfahl eine bleibende Senkung von
^  ram

Abb. 8. K a i m a u e r  W i l t o n - W e r f t .

Die Druckpfahle wurden wahrend der ganzen Dauer 
des Versuches durch Spiilrohre auf dieselbe Tiefe frei- 
gehalten, die sie bei der fertigen Mauer, nachdem der 
Boden unter derselben weggebaggert ist, erhalten.

Der dritte und letzte Versuch wird hinter der 
Mauer vorgenommen und der Pfahl bis zum Bruch oder 
dauerndem Senken belastet.

Mit der Ausfiihrung des Bauwerks wurde im Fe- 
bruar begonnen, und am 15. November desselben Jahres 
wurden die letzten Pfahle gerammt. Am 1. Januar war 
der Aufbau soweit betoniert, daB mit dem Baggem vor 
und unter der Mauer begonnen werden konnte. Die 
Ausfiihrung erfolgt in offener Baugrube. Beim Rammen 
stellten sich groBe Schwierigkeiten ein, da der Diinen- 
sand auBerordentlich fest gelagert ist. Es konnten nur 
mit zwei Spiilrohren und meistens unter gleichzeitigem 
Schlagen Pfahle und Spundwande heruntergebracht 
werden. Den groBten Widerstand bot die etwa 20 cm 
starkę Torfschicht mit dem dariiber lagemden fettigen 
blauen Klei. Sobald die Spiilrohre diese Schichten 
durchstoBen hatten und der Pfahl noch oberhalb saB, 
kam kein Wasser mehr hoch und der Pfahl selbst war 
nicht mehr tiefer zu bringen. Durch Anfertigen beson- 
derer Werkzeuge wurden diese Schwierigkeiten jedoch 
in einigen Wochen behoben und spater in 8 Stunden mit 
einer Ramme bis 14 Pfahle geschlagen. Abb. 15, S. 76, 
zeigt ein Bild der fertigen Mauer. —

Uber die Ausfiihrung grofier Staumauern in Amerika.
( S c h l uB . )

eziiglich der in zwischen Pfeiler gespannten 
geneigten gewolbten Kappen aufgelosten 
Staumauern sei noch erwahnt, daB sie einen 
durchaus festen Untergrund verlangen, da der 
Gesamtdruck von den Pfeilem allein auf das 
Fundament iibertragen werden muB. Dagegen 

ist hier Unterdruck nicht zu befiirchten. sodaB eine gewisse 
Durchlassigkeit des Untergrundes, soweit Wasserrerluste

10. Juni 1922.

nicht yermieden werden miissen, zulassig ist. Entfemung 
der Pfeiler und Steigung der Kappen werden so gewahlt, 
daB ein Minimum der Kosten entsteht, In der Regel betragt 
die Steigung- der Kappen etwa 45 °.

Die auBere Leibung der Kappen wird auch einen Kreis- 
bogen mit i. d. R. 133°Zentrierwinkel ais giinstigstem Ver- 
haltnis geformt, die innere Leibung parallel dazu, d. b. 
Kampfer und Scheitel erhalten dieselbe Starkę im gleichen
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Kappenąuerschnitt. Die Bewehrung der Gewolbe mit Eisen 
bezweckt nicht eine Erhohung ihrer Standfestigkeit, son- 
dern soli lediglich Rifibildung infolge von Schwind- und 
Temperaturspannungen verhindern. Die Starkę der Be
wehrung ist daher in ganzer Hohe die gleiche, bis auf das

oberste in der Lotrechten hochgefiihrte Stiick, das besonders 
steif ausgebildet wird. Nach diesen Grundsatzen sind die 
Sperren von Murray, San Bernardino, Big Bear Valley, 
Lake Hodges usw. ausgefiihrt.

Die Pfeiler dieser aufgelosten Sta,umauern werden 
nicht immer bewehrt. Sie werden in AbstSnden von 10 m 
H6he tibereinander durch wagerechte BOgen oder Eisen-

betonbalken ausgesteift, die so stark bemessen werden, ■ 
daB sie bei Zerstórung eines der Nachbargewolbe des
Pfeilers den Druck aufnehmen konnen.

Die iiblichen Betonmischungen sind in Raumteilen fiir 
die eisenbewehrten Teile: 1 Zement, 2 Sand, 4 Kies; fiir

die in reinem Beton ausgefiihrten:
1 Zement, 2,5 Sand, 5 Kies. Es wird 
nach Moglichkeit, um RiBbildung zu 
yerhindern, ein rasches Austrocknen der 
Mauern vermieden, sie werden deshalb 
sehr rasch, meist schon nach 28 Tagen 
unter Druck gesetzt. Es sind jedoch 
auch Mauern zu verzeiehnen, die schon 
nach 15 Tagen unter Druck gesetzt 
worden sind.

In einzelnen Fallen hat man zur 
Ersparung der Ausschalung an dereń 
Stelle zweiseitig gestellte Betonform-
stiicke verwendet, die man ais Teile der
Konstruktion in dieser hat stecken 
lassen. Die dem Bau zugekehrte Seite 
der Mauer erhielt mit der Zement- 
kanone einen wasserdichten Uberzug.

Feiner werden noch kurze Angaben 
iiber a u f dem  B a u p l a t z  ve r -  
w e n d e t e  M a s c h i n e n  gemacht. Die 
Notwendigkeit an teuren Arbeitskraften 
zu sparen, hat in Amerika die Yer- 
anlassung zu ausgedehnter Anwendung 
von Maschinen gegeben. Namentlich 
werden zahlreiche Derricks, Exkava- 
toren. Maschinen zur Ausraumung des 
Materiales aus Stollen usw. verwendet.

Der Bericht verbreitet sich iiber die 
Yorziige und Nachteile dieser in Europa 
nur selten, oder bisher iiberhaupt noch 
nicht verwendeten Maschinen im Ver- 
gleich mit hier iibliclien.

In den S c h l u B b e m e r k u n g e n  
wird in allgemeiner Beziehung fest- 
gestellt. daB der Amerikaner sich bei 
der Wahl des Systems bei Ausfuhrung 
von Staumauern (sowohl was den ver- 
wendeten Baustoff wie die Ausfiihrungs- 
form anbetrifft) nicht von der Hohe 
der Mauer beeinflussen laBt. Fiir den 
210 m hohen Staudamm im Boulder 
Canyon hat man z. B. zuerst einen 
Damm in Steinschiittung geplant. Das 
zurYerfiigung stehende Materiał und die 
Kostenfrage sind allein ausschlaggebend. 
Ein Hauptmerkmal der Ausfuhrung ist 
die moglichste Verringerung der Hand- 
arbeit, daher die beliebte Ausfiihrung in 
Gufibeton. Man hat daher auch die 
friihere Herstellungsweise mit Einbettung 
grofier Steine immer mehr verlassen und 
zieht jetzt einen Beton vor, der so kies- 
reich gehalten wird, dafi er sich noch 
mit der Schiittrinne einbringen laBt. Man 
verzichtet ferner auf absolut dichte 
Mauern und hat daher auch lieber Aus- 
dehnungsfugen eingelegt, um Risse zu 
vermeiden. Ebenso strebt man Dichtig- 
keit der Sohle nur bis zu gewissem 
Grade an, und behilft sich mit Drainage, 
um das Wasser abzufangen und abzu- 
leiten. Bei der Berechnung beschrankt 
man sich auf einfache Verfahren, legt 
daftir aber besonderen Wert auf die Giite 
der Baustoffe und die Griindung. Die 
in Gewolbeform hergestellten Sperren 
sind auffallend schwach in den Ab
messungen.

Bis zur Herstellung des New Croton- 
Darnmes stiitzten sich die Amerikaner 
auf franzosische Erfahrung im Sperren- 
bau. Die franzosischen Mauern mit einer 
Stauhohe bis 50 m waren seiner Zeit die 
bedeutendsten ihrer Art. In Amerika 
ist man dann bald bis zu 80 m Hohe 

gegangen, der Arrowrock-Damm hat 100 m, der Boulder 
Canyon-Damm wird 210 ra haben.

Die Forfcschritte der Amerikaner auf diesem Gebiete, 
das allerdings in Folgę der natiirlichen Verhaltnisse 
des Landes in ganz anderer Weise ausgebaut werden 
kann und mufi, darf ais ein sehr bedeutender bezeichnet 
werden. —

Abb. 14. S p u nd-w andlage-r fiir di e  Ka i ma ue r  i nYrnui  den.

Abb. 9. Ka i ma u e r  W i l t o n - W e r f t  vor Hi nt er f Ul l ung.  
W e r f t -  u n d  W a s s e r b a u t e n  i n  H o l l a n d .
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Kohlenbunkeranlage und Dacher in Eisenbeton fur das neue Kesselhaus auf Oheimgrube
bei K altow itz O/S.

Von Oberingenieur E. M a g e l s s e n ,  Industriebau A.-G. Kattowitz. 
n dem polnisch werdenden Teil des ober- 
schlesischen Industriebezirks, in unmittel- 
barer Nahe der Stadt Kattowitz, liegt das 
der Hohenlohewerke A.-G. gehorige Stein- 
kohlenbergwerk „Oheimgrube11. Die Oheim

----   ̂ grube ist eine der groBten Steinkohlengruben
Oberschlesiens, die Kohlenforderung betragt bei etwa 3000 
Mann Belegschaft etwa 3000 t taglich. Den gesteigerten 
Anforderungen des [Betriebes^ geniigte 
das alfę Kesse'haus, in dem eine Reihe 
von Flammrohrkesseln mit je 9i> qm 
Heizflache und 8 Atm- Spannung einge- 
baut waren, nicht mehr. Es wurde 
deshalb 1913 mit dem ersten Aus- 
bau eines neuen Kesselhauses fur
4 Steilrohrkessel System Borsig, von 

.je 40i) im Heizflache, begonnen, des- 
sen Querschnitt Abb 1 zeigt. Ihm 
folgte 1916 der zweite Ausbau fiir 
weitere 2 Borsigkessel und 4 Batterie- 
kessel von Koetz, Nicolai O.-S. mit je 
340 i"1 Heizflache. Der erzeugte Dampf

Schnitt c - d

Schnitt a-b .

Abb. 1. Q u e r s c h n i 11. 1. A u s b a u.

die Kohle einem in Gelandehohe eingebauten Fiillrumpfes, 
in den die Kohle, von der Separation kommend, gestiirzt 
wird. Die Beschickung der Kessel geschieht automatisch 
durch geschlossone eiserne Rutschen in die Fiilltrichter der 
einzelnen Kessel.

Fiir die statische Berechnung der Bunkerkonstruktionen 
wurde das spezifische Gewicht der Kohlenfullung zu 
850 kg/cbm angenommen; die Bunkerlangsw&nde sind fiir 

den Seitendruck der Kohle wagerecht 
zwischen die Wandrippen gespannt, 
sie haben auBerdem ais freitragende 
Balken zwi:-chen den Stiitzen die 
gesamte Last durch Eigengewicht, 
Kohlenfullung und der anschliefienden 
weit gespannten Da.cher zu tragen; 
die erforderliche Wandstarke ergab 
sich dementsprechend zu 25 cm, vgl. 
den Bunker-GrundriB Abb. 5. Der 
Dachaufbau der Bunkeranlage, in 
dem die Conveyoranlage unterge- 
bracht ist, wurde ebenfalls ganz 
aus Eisenbeton ausgefiihrt; das Trag-

ty/9

ttH
—  ----------------- :---------- J i.----------------------------------- W '16-------------------------- -— :-----

Ż" u u. / ffpundriD der Bunker und Dachkonstruktion.4 KoMm-Zu/ł/tirg/e/j

pirriżĄ.n
Abb. 2 bis 5. Q u e r s c h n i t t ,  L i i n g s s c h n i t t  u n d  G r u n d r i s s e .  K e s s e l h a u s - d e r  O h e i m g r u b e  in K a t t o w i t z  O.-S.

hat eine Spannung von 30 Atm-; die Kessel haben durch weg 
doppelte Wanderroste der Wanderrostwerke Nicolai O.-S. 
mit etwa 16 qm Brennfliiche. Dem zweiten Ausbau voraus 
ging der Abbruch des an derselben Stelle gelegenen alten 
Kesselhauses. Abb. 2—5 zeigt die ganze Anlage.

Die Anordnung der Kessel ist vollkommen symme- 
trisch zu beiden Seiten der in Eisenbeton erbauten Kohlen- 
bunkeranlage; diese ruht, wie der GrundriB Abb. 3 zeigt, 
auf 12 Stlitzen, welche beim ersten Ausbau aut Łinzel- 
fundamenten, beim zweiten Ausbau aber wegen wemger 
tragfahigen Bodens auf gemeinsamen biegungstesten 
Eisenbetonfundamentplatten stehen. In 3,90 “ Hóhe uber 
KellerfuBboden ist, wie aus dem Langsschmtt Abb. 
hervorgeht, die Heizerstanddecke eingebaut; die JNutzlas 
betragt 1000 Die Bunker, dereń Oberkante 1 ‘)9U
uber Heizerstanddecke liegt, nehmen etwa 900 Kohle aut; 
die Fiillung der Bunker erfolgt automatisch mittels einer 
von der Firma Bleichert & Co. gelieferten Conveyoranlage 
die es gestattet, die Bunker nach Bedarf zu_ ,
Leistung der Conveyoranlage betragt 50 / •, sie

10. Juni 1922.

werk bilden acht steife Rahmenbinder mit gelenk- 
artig gelagerten FiiBen, dazwischen spannt sich die Dach- 
haut' auf drei Langsunterziigen. Die Dacher des Kessel
hauses sind ais Eisenbeton-Plattenbalken ausgefiihrt. Die 
Dachhaut ist durch achtzehn Oberlichter von je 2 m Breite 
durchbrochen und kragt von den Unterziigen nach beiden 
Seiten gegen die Oberlichter frei aus; die lichte Spann 
weite der Unterziige betragt beim ersten Ausbau 12,85 m, 
beim zweiten Ausbau dagegen 20,30 m.

Fiir die statische Berechnung, die nach der Clapey- 
ron’schen Gleichung fiir durchlaufende, gleichmaBig be- 
lastete Trager aufgestellt wurde, ist die Nutzlast der 
Dacher durch Schnee zu 75 kg/qm angenommen.' Die er- 
forderliche Konstruktionshohe betragt 60 bezw. 85 cm in 
der Feldmitte und 1 0̂ beziehungsweise 215 cm iiber 
den Stiitzen,

Abb. 6 a. f. S. gibt einen Blick in das Kesselhaus wieder. 
Nachstehend ist die Berechnung eines mittleren Dach- 
unterzuges wiedergegeben. Zunachst wurde die der wirk-
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lichen Belastung entsprechende gleichmaBig verteilte 
Belastung wie folgt ermittelt:

2 500,00 
160,00 
225,—

P, Einzellast vom Dach der
Entluftungsvorbauten =  4,63 • 541
S tiitze ...............................................
Schwelle 0,20 • 0,10 =  4,63 • 2400 =

Pt =  2 885,00 kg.
P., =  Streckenlast von der Dachhaut

' =  4,63 • 0,80 . 360 = .................. P.2 =  1 340,00 kg.
P3 =  Streckenlast von der Dachhaut

=  2,44 • 300 =  . . . 732 kg/m
+  Streckenlast von den 

Oberlichtem =  2,00 .
105 = ........................210 „

94 2  kg/m
P3 =  15,90 -942 ................................. P 3 =  14 950 kg
P4 =  Streckenlast von der Dachhaut

=  4,63 • 1,20 . 360 = .................. P4 =  2 000,00 kg.
Q =  Eigengewicht des Unterzuges =

0,35 • 0,81 • 2400 =  . . . . .  685,00 kg/m.
A =  685 . 20,30 =  13 900 kg.

2885 • 2,72 +  1340 • 3,12 +  14950 • 11,43 -f- 2000 • 20,0?
B =

+

20,85 

13 900
=  9 800,00 kg.

=  6 950,00 „ 
B  =  16 750,00 kg.

Abb. 6. Bl i c k  in das Ke s s e l ha us .

Vermischtes.
Erfahrungen mit Eisenbeton-Druckrohren und Beton- 

kanalen der Bremischen Kanalisation. In der Zeitschrift 
,,Stadtereinigung“ berichtet Herr Baurat Mu l l e r ,  Bremen 
im AnschluB an friłhere Aufsatze iiber obiges Thema. Ober 
die Druckrohrleitungen hat der Yerfasser ausfiihrlich in

Gefahrlicher Querschnitt bei:
16 750 — 2000 — 685 • 1,20

942 +  685 
13 930 
1*27

16 750 _  2820 
1627

Die Belastung eines mittleren Unterzuges setzt sich 
zusammen aus: (vgl. obiges Lastschema.)

X =  8,55 +  1,20 +  0,23 =  9,98
Und das Moment des freiaufliegenden Balkens:

M  =  16750 • 9,98 — 2820 • 9,15 — 13930_^55 =  82100 mkg.
2

Das Moment entspricht einer iiber den ganzen Trager 
gleichmaBig verteilten Belastung von:

=  1550 kg/lfdm.82 10O • 8
1o 20,3

durch das Eigen-
2 0 ,8 5

Die Belastung des Mittelfeldes 
gewicht des Balkens betragt:

=  qt =  0,35 - 2,15 • 2400 =  1800 kg/lfdm.
Nach Clapeyron ergibt sich nun bei Annahme freier 

Auflagerung an den Enden:
2 • M  (20,85 +  5,35) +  M , ■ 5,35 =

— »/4 • 1550 • 20,853 +  1800 • &,353)
Da M, =  Mo folgt daraus:

M t — — 62 000 mkg =  — 6 200 000 cmkg.
Durch Aufzeichnen der Momentenkurve ergibt sich das 

groBte positive Feldmoment zu
M  =  +  5 400 000 c“kg.

Die Querschnittsabmessungen des Unterzuges sind:
h =  85 cm, h - a  =  80 cm, b =  263 cm, d =  10 cm.
Die untere Bewehrung besteht aus 

5 Rundeisen von 40 mm I 'urchm =  62,85 <icm. 1 R. von 20 mm 
=  3,15 <!cm, also Gesamteisenąuerschnitt fe =  66,0 <icm

Ł!b3 . 10a
661 5  •

=  25,5
263
10
2

80 +  2 
10 +  15 • 66 

102
+  6 (25,5 

5 400 000

2 5 ,5  cm

=  20,9 cm

ab

66 (80 — 25,5 +  20,9) 
25,5

-  10)

=  1 0 8 0  kg/cm2

1080 =  3 3 ,5  kg/cm2
15 (80 — 25,5 

Die Querkraft am Auflager =  Auflagerreaktion ist 
y  =  16 750 kg.

wird:
=  6,30 kg/cm2.

Die Schubspannung in Beton 
16 750

35 (80 — 25,5 +  20.9)
Der zulassige Wert wird uberschritten; zur Aufnahme 

der Schubspannungen werden die unteren Eisen nach oben 
abgebogen; auBerclem erhalt der Unterzug entsprechende 
Biigelbewehrung.

Es ist ferner das Stiitzenmoment
M { =  Mj =  — 6 200 000 cmkg.

Die Querschnittsabmessung des Unterzuges: 
h =  215 h — a =  20» em? J =  35 cm.

Die obere Bewehrung besteht aus 
3 Rundeisen von 40 mm Durchm, also — fe — 37,71 <icm.

15,37 • 7 1 ^ - | / (1 , 2 • 35 . 208
35

ab =
6 200 000

15 
• 2

37,11

35 (~ -

_  =  67 ,6

3 3 ,4  kg/cm2.

67,6

6 200 000

37,71 (” - 7) =  8 8 5  kg/cm2

Zu bemerken ist, daB ais Bewehrung Siemens Martin- 
FluBstahl von 6000 kg/cm2 pew^hrieisteter Zugfestigkeit 
verwendet wurde; die 40 mm Rundstabe wurden in der er- 
forderlichen Lange von 22 m von der Baildonhutte bei 
Kattowitz geliefert, so daB StoBstellen innerhalb der freien 
Lange der Balken gmzlich vermieden sind.

Die Eisenbetonarbeiten wurden von der I n d u s t r i e -  
b a u  A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  in K a t t o w i t z  aus- 
gefiihrt. —

unseren „Mitteilungen“, Jhrg. 1921, S. 33 ff. berichtet und 
stellt uns daher seine Ausfiihrungen zur auszugsweisen 
Wiedergabe zur Verfiigung.

Es handelte sich bei den Druckrohren um Eisenbeton- 
rohre von 1,3 m innerem Durchmesser, 1,3 cm Wandstarke 
auf Innendruck von 1,5 at- und Scheitellasten von 3500 ks/m2



berechnet. Sie waren innen und aufien mit je 25 Stahl- 
drahten von 4,6 mm Durchm. bewahrt. Der' Beton war 
aus einem Teil Zement, y2 T. Trafi, 3T. Kiessand zu- 
sammengesetzt. Die Rohre waren stehend gegossen, nach 
dem Entformen innen und aufien mit einer Mischung von 
1 Zement, % Trafi, 1% scharfem Sand geschlemmt und 
gegen Angriff durch Moorwasser aufien mit Siderosthen, 
Nigrit bzw. Inertol gestrichen. Die Rohre haben sich in 
8jahrigem Betrieb in jeder Weise bewahrt. Undichtigkeiten, 
auch an den Stofien mit Uberschiebring haben sich nicht 
ezeigt, Ausbesserungsarbeiten sind nicht notig gewesen. 
ei vor kurzer Zeit angestellten sorgfaltigen Untersuchungen 

haben sich keine Schaden ergeben, doch hiilt Verfasser die 
Zeit noch fiir zu kurz, um mit Sicherheit feststellen zu 
konnen, ob Rohre dieser Art flufi- bzw. gufieisernen Rohren 
an Lebensdauer iiberlegen sind.

Zur Vorsicht mahnen immerhin gewisse Erfahrungen, 
die im Bremer Gebiet vereinzelt mit Betonrohren iiber den 
zerstorenden Einflufi von Kanał- und Grundwasser gemacht 
worden sind. Aufiere Angriffe durch stromendes Grund
wasser bzw. von oben eindringendes Tagewasser sind 
iibrigens nur an zwei Stellen beobachtet worden. Sonst 
haben Aufgrabungen von Betonkanalen durchweg gut- 
erhaltene Rohre selbst im Moorwasser ohne Anstrich er
geben. An 2 Stellen wurden ferner innere Schaden 
gefunden, die auf die zerstorende Wirkung von Kanal- 
gasen zuriickgefiihrt werden. Solche haben sich aber auch 
in Bremen nach dort gemachten Beobachtungen, die dem
nachst veroffentlicht werden sollen, auch bei eisernen 
Leitungen gezeiet. —

„Ciment fondu“. In Nr. 8 der „Mitteilungen“ hatten wir 
bereits iiber schnell erhartenden franzosischen Zement kurz 
berichtet, der nach seiner Herstellung im Schmelzofen von 
den Erzeugem ais „Ciment fondu“ bezeichnet wird und 
der nach den damit im Kriege gemachten Erfahrungen die 
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen beginnt. In Nr. 11 
des „Bulletin techniąue de la Suisse Romande“ finden wir 
nun weitere Mitteilungen iiber diesen Zement, denen wir 
noch die folgenden Angaben entnehmen:

Die Zusammensetzung wird dort mit 10 v. H. Kiesel- 
saure, 40 v. H. Tonerde, 10 v. H. Eisen und Eisenoxyd, 
40 v. H. Kalk angegeben. Die Kieselsaure ist mit dem 
Kalk zu einem Bikalziumsilikat verbunden, die Tonerde 
bildet mit ihm ein Monokalziumaluminat, die hydraulischen 
Eigenschaften dieses Zementes beruhen also lediglich auf 
seinen Aluminaten. Darnach miifite der Zement nach den 
friiheren Anschauungen ein Raschbinder sein mit geringer 
Festigkeit, er ist aber im. Gegenteil ein Langsambinder mit 
aufiergewohnlicher Festigkeit. Die Zusammensetzung des 
Zementes kann iibrigens, ohne seine Eigenschaften wesent- 
lich zu andern, in gewissen Grenzen schwanken, von be- 
sonderer Wichtigkeit ist dagegen die thermische Behand- 
lung bei der Herstellung. Es werden dazu von den beiden 
an der Herstellung interessierten Gesellschaften (Societe 
anonyme des chaux et ciments de Lafarge et du Teil so
wie Societe d’electro-chimie et d’eletro-metallurgie) elek- 
trische Schmelzofen verschiedener Ausfiihrungsform ver- 
wendet. Die erstere Gesellschaft hat schon seit langeren 
Jahren die Erzeugung des Zementes von Teil aufge- 
nommen, die letztere wird in der Fabrik Moutiers in 
Savoyen demnachst mit der Lieferung beginnen. Yersuche, 
den Drehrohrofen bei der Herstellung zu verwenden, sind 
in der Fabrik von Lafarge bisher 2,escheite'-t*Y

Was diesen Zement besonders auszeichnet ist einer- 
seits seine hohe Anfangsfestigkeit, andererseits seine 
vollige Unempfindlichkeit gegen sulfathaltige Wasser.

Die Festigkeit ist nach 24 Stunden schon hóher, ais 
bei den besten Portlandzementen nach einem Monat. Beton 
wurde mit Zuschlag von Granit und Basalt nach weniger 
ais 10 Stunden Erhartung mit dem Hammer zerschlagen, 
wobei die Bruchflachen gleichmafiig durch Mortel und 
Stein liefen. Trotz dieser ungewohnlich raschen Erhartung 
ist dieser Zement ein Langsambinder, sodafi seine Ver- 
arbeitung keine Schwierigkeiten macht. Durch diese rasche 
und hohe Erhartung ergeben sich aber Vorteile nicht nur 
fiir die Ausfiihrung, sondern auch fiir die Vemngerung 
der Abmessungen. Decken konnen schon nach 24 Stunden, 
Balken nach 3 Tagen ausgeschalt werden. Bei der Er
zeugung von Zementwaren aller Art sind die Formen nur 
auf wenige Stunden festgelegt, konnen also viel haufiger 
verwendet werden. Die Anwendung des schnell erharten
den Zementes bietet ferner Yorteile bei Ausfiihrungen, die 
rasch in Betrieb genommen werden miissen, wie Biirger- 
steige, Strafiendamme usw. oder fiir Arbeiten, die zwischen 
Ebbe und Fiut ausgefiihrt werden miissen. Da der mit

*) Z em en te  a h n lic h e r  A rt s in d  iib rig en s  auch  von dem  A m erik an e r 
Spackm ann d u rch  e in fache  S in te ru n g  h e rg e s te ll t  w o rd en . E r  h a t  jedoch  
aus se in e r E rfin d u n g  k e in e  w e ite re n  K o n se ąu en ze n  gezogen.

dem Zement hergestellte Beton grofie Dichte und hohen 
Zugwiderstand besitzt, eignet sich der Zement auch be
sonders fur Fliissigkeitsbehalter aller Art. Aufierdem wird 
die Anwendung des Zementes fiir Briicken giofier Spann- 
weite, sowie fur weitgespannte Hallen ins Auge gefafit.

Denselben Wert wie die hohe Festigkeit hat die 
andere Eigenschaft der Unempfindlichkeit gegen sulfat
haltige Wasser, die bekanntlich fiir den gewohnlichen 
Beton eine grofie Gefahr bilden. Da sich bei der Erhartung 
des „Ciment fondu“ kein freier Kalk bilden kann und da 
der Gehalt an Kalk und Tonerde in ihm gleich grofi ist, 
konnen Zersetzungserscheinungen, die im gewohnlichen 
Portlandzement auftreten, sich hier nicht geltend machen, 
d. h. es konnen sich keine basischen Sulfoaluminate bilden. 
Seit 1908 sind bereits in dieser Richtung Laboratoriums- 
versuche mit diesem Zement gemacht worden. Magere 
Mortelkórper haben sich dabei in einer gesattigten Losung 
von Kalksulfat und von Magnesiumsulfat in einer Losung 
von 18 er auf 1 1 durchaus unverandert gehalten. Versuche 
in grofierem Mafistabe hat Ingenieur S e j o u r n e  beim 
Bau eines Tunnels der Linie Nizza—Coni durchgefiihrt, 
der Anhydrit-Gestein durchfahrt, das bekanntlich fiir den 
Betonausbau zu den gefahrlichsten gehort. Von allen 
untersuchten Bindemitteln hat der „Ciment fondu“ hier die 
besten Ergebnisse gehabt. —

Bau von Leitungsmasten mit Hilfe von Betonform- 
steinen. Die in dem friiheren gleichnamigen Aufsatz in Nr. 9 
der „Mitteilungen14 niedergelegten Gedanken haben zweifel- 
los viel Bestechendes fiir sich. Ob die herangezogenen 
Rechnungen iiber Festigkeit einer genauen Priifung unter 
Beriicksichtigung der an Leistungen tatsachlich auf- 
tretenden Beanspruchungen standhalten, mufi allerdings 
bezweifelt werden. Auch die Wirtschaftlichkeit scheint 
sehr wenig beriicksichtigt. Betonmaste wiegen, wenn sie 
die gleiche Festigkeit wie Holzmaste haben, bei den iib- 
lichen Abmessungen von 8—15 m Hohe fast genau 4—5 
mai so viel ais Holz; auch ihre Kosten sind rund das 
4—5fache, gegenwartig vielleicht sogar noch mehr. Nun 
halten unsere gut impragnierten Holzmaste (yerbessert 
kyanisiert, d. h. mit einem Gemisch von Sublimat und 
Fluornatrium, bezw. nach Riiping impragniert mit 65 kS 
Teerol) etwa 18 Jahre. Unter Beriicksichtigung der Amorti- 
sation und Verzinsung usw. miifite vom Betonmast eine 
mindestens 80—lOOjahrige Gebrauchsdauer erzielt werden. 
Selbst wenn diese technisch gewahrleistet ware, was aber 
nach den bisherigen Erfahrungen keineswegs der Fali ist, 
besteht keine Aussicht, diese fiir den grofien Durchschnitt 
der Maste auszunutzen. Damit fallt aber vollstandig die 
wirtschaftliche tJberlegenheit der Betonmaste. Es ist selbst- 
verstandlich, dafi in besonderen Fallen, in denen der Mast 
besonders ausgebildet werden mufi, z. B. bei den in dem 
Aufsatz erwahnten Stiitzen fiir eine freie Cberbriickung 
von 400 m oder fiir die in letzter Zeit mehrfach ausge- 
fiihrten 100 000-Volt-Leitungen, bei denen es sehr wesent- 
lich ist, moglichst wenige Stiitzpunkte zu haben, man 
lieber zu Eisen und Eisenbeton, ais zu Holz greifen wird, 
weil diese auch besser sich der Durcharbeit des Konstruk- 
teurs besser fiigen ais Holz.

Beim normalen Leitungsmast spielt die Konstruktion 
eine viel geringere Rolle ais die beąueme Beschaffung und 
die moglichst beąueme Anbringung der Trager und Isola- 
toren. Fiir diese ist wieder der Holzmast den aus Eisen 
und Beton gebauten Masten unbedingt iiberlegen. Alle 
die seit 20 Jahren schon zu beobachtenden Bemiihungen, 
das Holz ais minderwertiges Konstruktionsmaterial darzu- 
stellen und durch Beton und Eisen zu ersetzen, haben 
sowohl bei der Eisenbahnschwelle wie beim Leitungsmast 
bisher entweder ganzliche Versager gezeitigt oder diesen 
Stoffen nur eng begrenzte besondere Anwendungsgebiete 
zu eroffnen vermocht. Auch der gebaute Betonmast ist 
unter diesem Gesichtswinkel zu betrachten. Er wird nicht 
in der Lage sein, den Holzmast irgendwie aus dem Felde 
zu schlagen. — Dr.-Ing. F. Mol l .

N a c h s c h r i f t  der  S c h r i f t l e i t u n g .  Wir sind 
der Ansicht, dafi dem Verfasser des ersten Aufsatzes der 
Gedanke fern gelegen hat, die Maste einfacher Leitungen 
z. B. fiir kleinere Oberlandzentralen usw. durch Betonmaste 
der gedachten Art ersetzen zu wollen. Wir haben die Vor- 
schlage unsererseits jedenfalls nicht anders auf gefafit, ais 
wenn nur an die grofien Aufgaben gedacht sei, wie sie 
uns der Ausbau unserer Wasserkrafte und die Herstellung 
gro Ber Hochspannungs - Leitungsnetze in Zukunft bringen 
wird. Das hatte in der Oberschrift des Aufsatzes allerdings 
klarer zum Ausdruck gebracht werden konnen. Im iibrigen 
ist es nur zu begriifien, wenn neu auftauchende Fragen 
dieser Art von Vertretern der verschiedenen Baustoff- 
gruppen beleuchtet werden, wenn dabei unfruchtbare 
Polemik ausgeschaltet wird. —

10. Jun i 1922.
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Freitragendes Lehrgeriist fur einen Briickenbogen von 
38 111 Spannweite in Hetzer’scher Bauweise. Die bekannte 
Hetzer’sche Holzbauweise, bei der an Stelle von teuren und 
schwer zu besehaffenden starken Yollbalken aus diinnen, 
mit einem Bindemittel verkitteten Bohlen zusammengesetzte 
HOlzer treten, hat seit l&ngerer Zeit auch in der Schweiz 
ein ausgedehnteres Anwendungsgebiet gefunden. Wie wir 
der „Schweiz. Bztg.“ vom 6. Mai d. J. entnehmen, findet sie 
nun auch Eingang in Italien, wo man Holzkonstruktionen 
bisher ablehnend gegeniiber stand.

Im Jahr 1920 ist dort ein 38 m weit gespanntes freitra
gendes Lehrgeriist einer massiven Dreigelenkbogenbriicke 
iiber den Tiber bei Ponte San Giyoanni in der Nahe von 
Perrugia in Hetzer’scher Bauweise erstellt worden. Die 
Lehren haben die Form 36,7 m weit gespannter Parabeltrager 
mit 4,75 m Hohe im Scheitel, die auf Sandtópfen an den 
Enden ruhen. Diese werden von Bocken getragen, die sieli 
auf Pfeilerfundamentvorspriinge aufsetzen. Der Obergurt 
der Trager tragt unmittelbar die Schalung, wird also auch 
auf Biegung beansprucht und ist demgemaB berechnet. Zur 
Unterstiitzung des 7,5 m breiten Gewolbes sind 7 Binder im 
Abstand von 1,10 m angordnet. Der gekriimmte Obergurt 
hat einen konstanten Querschnitt2 mai 15 • 55 cm, der Unter- 
gurt einen solchen von 2 mai 15 • 45 cm. Beide sind aus 
wagerecht aufeinander gelegten Bohlen zusammengesetzt. 
Insgesamt sind 78 obm Hetzer-Holz, 55 cbm anderes Bauholz 
fiir Fiillglieder, Querversteifungen und die beiden Auflager- 
bocką, so wie 6,5 1 Eisen fiir die Laschen und Bolzen er- 
forderlich geworden.

Fiir die Hetzer-Balken wurde die hohe Belastung von
120 kg/cm2 zugelassen. Die Berechnung erfolgte mittels Cre- 
mona-Planes ohne Beriicksichtigung der Zugspannungen in 
den Knotenpunkten. Die beiden Glieder des Druckgurtes 
waren durch Verbindung zwischen je 2 Yertikalen gegen 
Ausknicken gesichert. Druck und Zuggurt sind zweimal ge- 
stoBen. Die Yerlaschung erfolgte durch seitlich aufgelegte 
12 starkę Bleche. Durch holzerne Zwischenstiicke, die 
mit Verzahnung in die Gurte eingreifen und durch Quer- 
yerbolzung ist die Verbindung gesichert. Verzahnung ist 
auch am Endknotenpunkt und bei der Durchdringung der 
Gurte durch die Vertikalen verwendet.

Die Gurte des Binders erhielten 8 om Dberhohung, die 
groBte Einsenkung bei Yollbelastung mit 850 1 war im 
Scheitel 9 om, Die Ausfiihrung erfolgte durch eine italie- 
nische Firma, die die Hetzer’schen Patente erworben hat. 
Die Binder wurden nach Yollendung des Baues bei einem 
Hallenbau an anderer Stelle wieder verwendet. Weitere 
Lehrgeruste nach dieser Bauweise sind in Ausfiihrung.

Gebiihrenordnung der Ingenieure fiir Taxen industrieller 
Betriebseinrichtungen. Fiir die Bewertung der Leistungen 
der Ingenieure bei Arbeiten dieser Art bestand bisher eine 
allgemein anerkannte Gebiihrenordnung nicht. Soweit nicht 
einzelne Korperschaften fiir gewisse, standig wiederkehrende 
Taxen selbst bestimmte Gebiihrensatze festgelegt hatten, 
fehlte es daher iiberhaupt an einem sicheren Anhalt fiir die 
angemessene Bewertung solcher Arbeiten. Der A g o - 
4 u s s c h u B  fi ir d i e  G e b i i h r e n o r d n u n g  der  
A. r c h i t e k t e n  un d  I n g e n i e u r e  hat sich daher mit 
dieser Frage befaBt. Es hat sich dabei zunachst ergeben, 
daB die Gesichtspunkte und die Arbeitsleistung bei der 
Bewertung von Baulichkeiten (Hochbauten) und von in- 
dustriellen Anlagen so verschieden sind, daB sie sich nicht 
in einer Taxe zusammen behandeln lassen. Da das Be- 
diirfnis, feste Satze fiir Taxen industrieller Betriebseinrich
tungen zu haben, heute besonders lebhaft ist bei den vielen 
notwendigen Erweiterungen, Neugriindungen, Besitzwechseln 
usw., so ist diese Arbeit vorweg erledigt worden. Sie liegt 
ietzt vor.*) Es handelt sich dabei um einen ersten Ver- 
such, der erst in der Praxis erprobt werden soli. Die neue 
Gebiihrenordnung gilt daher zunachst fiir das laufende Jahr 
und soli in Jahresfrist iiberpruft werden.

Die Gebiihrenordnung sieht eine Bewertung der Leistung 
des Ingenieurs in Promillen des Taxwertes in Absatzen von 
10—100 000 M. um je 10 000 M. steigend, von 100 000 bis 
i Million M. um je 100 000 M. steigend und von 1—10 Milli- 
onen um je 1 Million M. steigend vor. Sie gibt dazu die 
Gebiihren fiir je 1000 M., sowie den Gesamtwert der Gebiihr 
'm, und zwar in einer hoheren und einer niederen Stufe. 
Die Gebiihrenordnung soli fiir sorgfaltige, eingehende Taxen 
unter ortlicher Neuaufnahme und Einzelbewertung aller ver- 
schiedenen Maschinengruppen, Apparate und sonstigen Ein- 
richtungen gelten.^ Je nach der Schwierigkeit der ortlichen 
\ufnahme und Wertermittelung sowie nach der Art der 
abzuschatzenden Betriebseinrichtungen, namentlich auch 
hinsichtlich der GroBe und Vielheit gleicher Maschinen-

») G ebU brenordnung der Ingen ieu re  fiir T a x en  in d u s trie lle r  B etriebs- 
ein ricb tungen , gUltig fiir 1922. V erlag  J u liu s  S pringer, B erlin  W  9 
P re is  1,50 M. —
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msw. -Einheiteu ist die niedere oder die liohere Stufe an- 
iuwenden. Die Tabelle der Gebiihr beginnt in Stufe 1 fur 
10 000 M. mit 50 M. fiir je 1000 M. und endet mit 1,6 M. 
fiir je 1000 M. bei einem Taxwert von 10 Milliońen und 
dariiber (Gesamtgebiihr 500—15 300 M.); in Stufe 2 sind die 
entsprechenden Werte 70 bzw. 2,2 M. auf 1000 M. (Gesamt- 
tfebuhr 700—20 700 M.).

Fiir Wlederholungen friiherer Taxen sind entsprechende 
lirmafiigungen vorgesehen. Besonders herzustellende Auf- 
'lahmezeichnungen sind nicht in der Gebiihr einbegriffen, 
sondern besonders zu vergiiten. Dasselbe gilt von Reisen. 
fiir welche die Bestimmungen der allgemeinen Gebiihren- 
ordnung fiir Architekten und Ingenieure gelten. —

Die Gebiihrenordnung zur Schiedsgerichtsordnung des 
Deutschen Beton-Vereins ist den ab 1. Februar d. J. er- 
liohten Stundensatzen usw. der Gebiihrenordnung fiir Archi
tekten und Ingenieure angepaBt worden. Die Vergiitung 
fiir Schiedsrichter und Sachverstandige fiir die aufgewen- 
dete Zeit betragt nun 60 M. fiir die Stunde. die Aufwands- 
entschadigung bei Reisen 100 M. fiir den Tag ohne, und 
150 M. fiir den Tag mit Ubernachten. —

Eine Eisenbeton-Bogenbriicke mit drei Offnungen von 
je 76 m Spw. bei der Stadt Fairmount in Nordamerika ver- 
óffentlicht die Zeitschrift „Der Bauingeneur“ in Nr. 5 d. J. 
nach Eng. News Rec. Anfangs war ein groBer Bogen von
131,5 m Spw. vorgesehen, wurde aber wegen Griindungs- 
schwierigkeiten aufgegeben. Gewahlt wurden statt dessen 
d r e i  Offnungen mit d e r  i m m e r  noch stattlichen Spannweite 
von j e  76,2 m mit 15,85 m Pfeilhohe, wahrend der Kampfer 
noch 10 m i i b e r  dem W a s s e r s p i e g e l  d e s  Monongahela-Flusses 
liegt. Die Pfeiler s i n d  a u f  felsigen Untergrund, allerdings 
verschiedener Art. gegriindet. Die Briicke, die 12,2 m Fahr- 
dammbreite und zwei ausgekragte Biirgersteige von je
2,13 m besitzt, wird von zwei Bogenrippen von je 4,27 m 
Breite getragen, die um d a s  gleiche MaB voneinander ent, 
fernt sind. Die Bogenrippen sind oben und unten mit je 
22 Rundeisen von je 32 mm Durchmesser bewehrt, die durch 
Faehwerkskonstruktionen in Eisen in ihrer Lage gehalten 
werden. In den Zwischenraumen dieser Fachwerke sind 
auBerdem Schubeisen angeordnet. Ais Last wurden 730 kg',(im 
fiir die Fahrbahn, 490 kg/qm fur die FuBwege in Rechnung 
gestellt. Die mit Stiitzen auf den Bogen ruhende Fahrbahn- 
platte ist fiir 50-(-Wagen berechnet mit 25 v. H. StoB- 
zuschlag fiir die Platte und die Trager unter den Fahr- 
Sleisen. Die zulassige Druckbeanspruchung fiir den Platten- 
und Tragerbeton betrug 45 fiir den Bogenbeton 53 kg/«m2 
b e i  einem Beton in der Mischung 1: 2: 4.  Fiir das Eisen 
wurde eine Spannung von 1125 kg/oma zugelassen. Die Aus 
ftihrung und Beobachtungen iiber das DehnungsmaB an den 
Bogenrippen bieten Interesse. Es sei beziiglich dieser 
Fragen auf die (juellen verwiesen. Die gesamte Konstruk- 
tion enthalt 19 000 cbm Beton und 770 4 Bewehrungseisen. 
Die architektonische Ausgestaltung der Briicke ist eine 
'insprechende, wie denn iiberhaupt bei den stadtischen 
Briickenbauten in Nordamerika auf die auBere Erscheinun  ̂
ietzt ein wesentlich hoheres Gewicht gelegt wird ais friiher.

Literatur.
Tabellen zur Berechnung von einfach und doppelt 

armierten Balken und Platten aus Eisenbeton, mit Hilfs- 
tafeln fiir Plattenbalken. Aufgestellt von Ingenieur Ernst 
G e y  e r. 8°, 22 S. mit 4 Textfiguren. Berlin 1921, Yerlag 
Julius Springer. Preis brosch. 6 M. bei Herausgabe. —

Das kleine Tafelwerk stellt eine Umarbeitung und Er- 
weiterung der im Februarheft 1913 der Zeitschrift „Armierter 
Beton“ yeroffentlichten Tabellen unter Berucksichtigung 
der inzwischen geanderten Bestimmungen dar, wobei auch 
die Frage der wirtschaftlich giinstigsten Bewehrung Be
riicksichtigung gefunden hat. Die Arbeit, die seinerzeit 
unter d e n  vielen Tabellenwerken ahnlicher Art Beachtung 
fand, wird hier beziiglich der Ableitung der Formeln nur 
auszugsweise wiedergegeben. Die Tabellen sind verwert- 
bar fiir alle Eisenspannungen (z. T. allerdings mit kleinen 
Umrechnungen), ihre logarithmisch berechneten Werte sind 
graphisch nachgepriift. Den Tafeln sind Rechnungsbeispiele 
b e i g e g e b e n .  D i e  Tabellen sind nur bis zum Verhaltnis f e‘
fe  =  “ =  durchgefiilirt, da eine hóliere Druckeisen- 
bewehrung praktisch nicht empfehlenswert ist. —

Inhalt: W orft- unii W asscrbau ten  in Holland. (SchluB.) — 
U ber die Ausfiihrung groBer S taum auern in Amerika. (SchluB.) 
K oldenbunkeranlage und Dilcht-r in Eisen)>rton fiir das neue 
K esselhaus auf Olieimarube bei K attow itz  O .-Schl. — Ver- 
m ischtes. — L iteratur. —
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