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Erdbebensichere Kirche in Eisenbeton in Lautlingen (Schwab. Alb.).
(Hierzu die Abbildungen S. 107—109.

m Jahre 1911 wurde in Deutsch
land zum ersten Mai das Gebiet 
der schwabischen Alb durch 
mehrere Erdbeben betroffen. Na- 
mentlich das Oberamt Balingen 
litt darunter, und der Ort Laut
lingen wTurde durch Einsturz- 
beben besonders stark mitgenom- 
men. Unter anderem hatte die 
alte katholische Kirche dieses 

Ortes durch das erste, ziemlich kraftige Beben derart 
stark gelitten, daB sie abgetragen und durch einen Neu- 
bau ersetzt werden muBte.

Merkwiirdigerweise war der Glockenturm am we- 
nigsten beschadigt, und dieser wurde daher aus Riick- 
sicht auf die Erhaltung der heimatlichen Eigenart 
nahezu unverandert in den neuen Bau mit tibemommen. 
DaB das Bestreben, Altes und Neues zu einem har- 
monischen Ganzen zu verbinden, wohlgelungen ist, 
lassen die beiden Ansichten Abb. 1 und 2, S. 109, er- 
kennen, die das AuBere des Baues mit Blick auf das 
Eingangsportal und gegen den Chor nach V ollendung 
des Rohbaues zeigen. Der Entwurf des Baues lag in 
den Handen der Architekten L a u r  in F r i e d r i c h s -  
h a f e n  und S c h l o s s e r  in Stuttgart, die konstruk- 
tive Durchbildung und die Ausfuhrung war der Firma 
W a y s s  & F r e y t a g ,  Akt.- 
Ges., Niederlassung S t u t t 
g a r t ,  iibertragen.

Der ausfiihrenden Firma war 
dabei die Aufgabe gestellt, ein 
Bauwerk zu schaffen, das auch 
Kraften widerstehen sollte, wie 
sie den alten Bau 1911 zu Fali 
gebracht hatten. Prof. Dr.-Ing.
M o r s c h , der friihere Leiter 
des Konstruktionsbiiros der Fa.
W. & F. in Neustadt a. d.
Haardt, bezeichnet nun in sei- 
nem Werk „Der Eisenbetonbau“,
4. Auflage, den „Eisenbeton 
ais das geeignetste Baumaterial 
fiir erdbebensichere Gebaude11.
Wandę und Decken miissen 
dann aber vollstandig in Eisen
beton hergestellt und starr mit- 
einander verbunden werden, so 
daB ein kafigartiges Eisen- 
betongerippe entsteht. Ferner 
miissen alle Wandę und Pfei
ler in ein gemeinsames Funda
ment eingreifen, das entweder 
ais durchgehende Eisenbeton- 
platte oder mit sich kreuzen- 
den Eisenbetongurten auszu- 
bilden ist. GroBe Hallen mit

weitgespannten Tragern sind zu vermeiden. Sind aber 
doch einige Saulen nicht zu umgehen, so ist der um- 
schniirte Beton am Platze, der infolge seiner Elastizitat 
den StoBen besser widersteht ais anders bewehrte 
Saulen. Eine mafiige Hohe der Gebaude, die Sicherheit 
gegen Erdbeben bieten sollen, ist einzuhalten, damit der 
Schwerpunkt des Ganzen nicht zu hoch wirkt.u

In den ofter von Erdbeben betroffenen Gebieten 
der siidlichen Lander sind bereits seit geraumer Zeit 
erdbebensichere Konstruktionen in Eisenbeton ftir 
Wohnhauser und offentliche Bauten in Anwendung ge- 
bracht worden. Insbesondere hat die Gesellschaft 
„ F e r r o  b e t o n 11 in Genua, eine italienische Tochter- 
gesellschaft der Firma Wayss & Freytag, nach den 
oben erwahnten Grundsatzen Eisenbetongebaude ver- 
schiedener Art in gróBerer Zahl in M e s s i n a  aus- 
gefuhrt, die sich dort bei einer Anzahl kleinerer Beben, 
denen sie unterworfen waren, durchaus bewahrt haben.

Dieselben Grundsatze sind denn auch bei dem Neu- 
bau der Kirche in Lautlingen angewendet worden, 
dereń GrundriBanordnung nebst Fundamentplan Ab- 
bildung 3, S. 108, wiedergibt, wahrend Abb. 4 auf 
der gleichen Seite einen halben Schnitt durch die 
Kirche und die Bewehrung der rahmenartigen Binder 
zeigt. Abb. 5, S. 106, gibt Schnitte durch die Funda- 
mente des Bauwerkes.

Abb. 6. B l i c k  g e g e n  d i e  O r g e l e m p o r e  ( K i r c h e  i m  R o h b a u ) .
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Die Kirche hat danach ein immerhin etwa 10 m weit 
gespanntes, mit flachem Tonnengewolbe iiberdecktes 
Mittelschiff, an das f sich Seitenschiffe von etwa 
3,75 m Weite anschliefien. Das Mittelschiff erhebt 
sich bis zu etwa 10 m iiber Gelande, die Seiten
schiffe haben 6,5 m Hohe.

Der ganze Bau ist in ein einheitlich zusammen- 
hangendes und starr zusammengefiigtes Eisenbeton-

gerippe aufgelost, in dessen Fache die Wandę und 
Decken eingespannt sind. Das Geri pe besteht aus in 
4,6 m Abstand angeordneten Rahmenbindern, die
durch Langsriegel miteinander und fest mit dem Rost
der sich kreuzenden Gurte verbunden sind, der das 
Fundament bildet. Je nach der Tragfahigkeit des 
Untergrundes liegen diese Gurte in verschiedener Hohe, 
also zum Teil in ansteigender Lage. Sie reichen in- 

folgedessen, wie der Querschnitt 
Abb. 4 und die Schnitte in Abb. 5 
erkennen lassen, stellenweise bis zu 
betrachtlicher Tiefe unter Gelande 
hinab. Sie werden durch die dar-
iiber lagernde Erde und das auf-
gehende Sockelmauerwerk der 
Kirche belastet und tragen so dazu 
bei, den Gesamtschwerpunkt des
Bauwerks tiefer herabzuziehen.

Die Rahmenbinder wurden ais 
durchlaufende Trager auf elastisch 
drehbaren Stiitzen berechnet, wo
bei der infolge von Eigengewicht 
und Nutzlast auftretende Schub 
des bogenformig ausgebildeten Teils 
des Binders von den Stiitzen auf- 
genommen wird. Die infolge wage- 
rechter Krafte — Wind, Wirkung 
eines Erdbebens — entstehenden 
Beanspruchungen wurden beriick- 
sichtigt und fiir die Berechnung des 
oben geschilderten Grundsystems 
zugrunde gelegt, wobei die wage- 
rechte Kraft H ais in Hohe 
des oberen Querriegels wirkend 
gedacht ist.

Die Bewehrung des Rahmenbin- 
ders und die Querschnittsform der 
spiralumwehrten Saulen geht eben- 
falls aus Abb. 4 hervor, wahrend 
Abb. 5 die Bewehrung der Funda,- 
mentgurte darstellt. Zwischen die 
aufieren Stiitzen spannen sich unter 
KirchenfuBboden Bogen, die die Um- 
fassungswande tragen. Die zwischen 
den Eisenbetonrahmen und -riegeln 
liegenden Felder der Umfassungs- 
wande sind teils in Betonhohlsteinen, 
teils in Ziegeln mit dazwischenlie- 
gender Luftschicht und mit Eisen- 
einlagen in den Lagerfugen ausge- 
fiihrt worden.

Zwischen den oberen Teil der 
Binder spannt sich eine leichte 
kassettierte Betondecke in Form 
einer tlachen Tonne, einer Aachen 
Decke dagegen iiber den beiden 
Seitenschiffen. Die Raumwirkung 
des Kircheninnern lassen die Abb. 6,
S. 105, und 7, S. 107, erkennen, die 
das Bauwerk noch im Rohbau wie- 
dergeben. Die eine Abbildung zeigt 
den Blick gegen die ebenfalls in 
Eisenbeton erstellte Orgelempore die 
andere gegen den Chor hin. —

EinfluB der Schnełligkeit der Yersuchsdurchfiihrung auf die beobachtete Druckfestigkeit von Beton.
ist schon vor l&ngerer Zeit aus Yersuchen 

Bach’s bekannt geworden, dafi die Schnellig- 
keit der Versuchsdurchfiihrung, d. h. die mehr 
oder weniger rasche Steigerung der Last, von 
EinfluB ist auf das Endergebnis der an Probe- 
korpern festgestellten Druckfestigkeit. Un- 

stimmigkeiten, die sich bei Festigkeitsversuchen mit dem- 
selben Beton in der danischen staatlichen Yersuchsanstalt 
und im Laboratorium von Prof. S u e n s o n in Kopenhagen 
ergaben und von letzterem hauptsachlich der verschie- 
denen Versuchsdurchfiihrung zur Last gelegt wurden 
haben diesen veranlafit, eine groBere Zahl von Yersuchen

mit versehiedenen Priifungsmaschinen und verscliiedener 
yersuchsdurchfiihriuig anzustellen. Er berichtet dariiber 
*n „Ingenioren“ Nr. 36/37 vom 17. Juni d. J. Einige An- 
gajben iiber die Ergebnisse werden von Interesse sein:

Es wurden 40 Normenkorper von 1 Gewichtsteil 
Zement zu 3 Gewichtsteilen Normensand sorgfaltigst nor- 
mengemiiB hergestellt und man lieB sie dann in demselben 
Wasserbecken erharten, so daB eine moglichste Gleich- 
maBigkeit der Probekorper gesichert war. Sie wurden im 

/ r a v()n —122 Tagen gepriift und zwar 5 in der
o Presse, 5 in der 120 1 Presse von B r i n k
«; H u b n e r ,  24 'o'1 ko ł
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Maschinenbau A.-G. Von diesen letzteren wurden 12 mit 
grofier Schnelligkeit — eine Umdrehung der Kurbel in der 
Sekunde — 12 m it geringer Schnelligkeit — eine Um- 
drehung in 30 Sek. — untersucht. Da ftir die Festigkeit 
die Schnelligkeit der Versuchsdurchfuhrung in der Nahe 
der B ruchlast entscheidend ist, so wurden die Beobach- 
tungen erst von einer Anfangslast Po — 12 <■, der eine 
Druckspannung von 240 at auf den Korper entspricht, bis 
zur B ruchlast P max ausgedehnt. Der Zeitabstand zwischen 
P0 und E rre ieh u n g  von P max wurde mit der Stoppuhr ge- 
messen. Im Mittel ergaben sich folgende Werte:

Maschine
Pmax

t
Po
t

Pmax — Po 
t | Sek

Lastzu
nahme
at Sek.

B r i n k  & 
H u b n e r 27,0 12 15,o 10,8 27,72

Am s 1 c r 25,4 12 13,4 20,1 13,37

Diisseldorfer 
Maseh.-Bau A. G.
1 Umdrehung

1 Sek.
1 Umdrehung

30 Sek.
AuBerdem w

21,i

19,4 
urden n

12

12,2 
och 2 ’

9.1

7,3 
i  ersuche

38,8

1010 
mit de

4,07

0,142 
r Amsler-

Presse in normaler Weise durchgefiihrt. Sie ergaben Pmax 
=25,6 *, Zeit yon P =  0 bis Pmax 38,2 Sek., Spannungs
zunahme 13,4 at/sek. bzw. Pmax 23,6 Zeit von P=0 bis 
Pmax 35,S Sek., Spannungszunahme 13,2 at'sek. Fiir 
diese Presse war also kein Unterschied nachweisbar be
ziiglich der Schnellligkeit der Spannungszunahme zwischen 
P=0 und P=I2 *, bzw. P=12 1 und Pmax.

Werden die Mittelwerte von P “ 5 aus den 4 Yersuchs- 
ergebnissen ais Ordinaten und die zugehorigen Mittelwerte 
fiir die Spannungszunahmen ais Abszissen aufgetragen, so 
ergibt sich ein Linienzug. aus dem hervorgeht, daB die 
Bruchlast mit der Schnelligkeit der Yersuchsdurchfiihrung 
stark wachst. Bei dem langsamsten Versuch verstrichen 
17 Minuten zwischen dem Anstieg von P =  121 bis zur 
Bruchlast, bei dem schnellsten Versuch nur 11 Sekunden.

Denkt man sich den Linienzug gradlinig bis zur Ver- 
suchssehnelligkeit 0 verlangert, so ergibt sich. rd. 19,4 4 ais 
Bruchlast, die fiir die Praxis Bedeutung hat. Um die Be- 
rechtigung dieser SchluBfolgerung zu untersuchen, wurde 
einer von den 40 Probekorpern einer Dauerbelastung von
15 t in der Diisseklorfer Maschine ausgesetzt. Der Yer- 
suchskorper war 130 Tage alt, der Versuch wurde auf 
100 Tage ausgedehnt. Der Druck sank nach etwa 30 Tagen 
auf 13,7 ‘ und wurde dann wieder auf 15 t reguliert, dann 
weiter etwa alle 7 Tage wieder zur vollen Hohe gebracht 
und zuletzt bis auf 19 1 gesteigert. Dieses Absinken der 
Belastung fiihrt Suenson nicht so sehr auf die Zusammen- 
(lriickung des Korpers ais auf elastische Deformationen 
in der Maschine zuriick. Er kommt, selbst wenn man die 
Nacherhartung der Probe in der langen Zeitdauer berlick- 
sichtigt, zu dem SchluB, daB das fehlende Stiick des oben 
erwahnten Linienzuges der gemittelten Bruchlast jedenfalls 
keine scharfe Kriimmung besitzen kann. Nimmt man also 
die wahrscheinliche Bruchlast mit 19,4 1 wie oben an, so

25 4ergibt sich mit der iiblichen Amsler-Presse ein =  1,31 fach 
hóherer Wert, fiir die Brink & Hiibner’sche Presse ein

19,4; hoherer Wert ais der tatsachlichen

Dmckfestigkeit des Betons entspricht. Der bei den oben
erwahnten abweichenden Ergebnissen der Betonpriifungen 
im staatlichen und im Suenson’schen Laboratorium gefun- 
dene Unterschied von 16 v. H. bei den Betonkórpern
gleicher Mischung laBt sich also mit der verschiedenen
bchnelligkeit der Yersuchsdurchfiihrung wohl erklaren.

Abb. 7. B l i c k  g e g e n  d e n  C h o r  (Kohbau). 
E r d b e b e n s i c h e r e  Kirche Jn  E i s e n b e t o n  i n  Lautlingen 

( S c h w S b .  A l b . ) .

Der EinfluB der Yersuchsdurchfiihrung auf die Hohe 
der Bruchlast ist also wohl zu beriicksichtigen. Nach den 
beschriebenen Versuchen wurden sich z. B. fiir in Berlin 
durchgefiihrte gewohnliche Zementpriifungen mit 2 a t /S e k  
Lastzunahme um 27 v. H. kleinere Werte ergeben a-ls in 
Kopenhagen mit 13 a t/S e k . j e langsamer der Versuch 
durchgefiihrt wird, um so mehr wird man sich dem wirk- 
lichen Wert im Bauwerk nahern. Praktisch muB man 
allerdings die Versuche, namentlich bei Zementpriifungen, 
mit einer groBeren Schnelligkeit durchfiihren, dann ist aber 
zu beriicksichtigen, daB die gefundene Bruchlast hoher ist 
ais die tatsachliche.

Suenson leitet aus den Ergebnissen seiner Versuche 
die Folgerung ab, daB sich die Druckfestigkeit bei einer 
bestimmten Geschwindigkeit v des Spannungszuwachses 
durch die Formel ausdriicken laBt.: S v=  S 0 -)- c • v, wo
S o die Druckfestigkeit fiir v =  0, also fiir eine unver- 
anderliche Last, und c eine Konstantę i-t. —

Formung von Beton unter Druck mit nachfolgender Erhartung an der Luft, in Dampf und in Wasser.
n der amerikanischen Zeitschrift „Engineering 
News-Record“ vom 6. Juni d. J. wird iiber 
Versuche nach dieser Richtung berichtet, die 
fiir die Hydrostone Co. in Chicago ausgefiihrt 
sind, um den E i n f l u B  d e r P r e s s u n g  i n 
der  F o r m u nd  v e r s c h i e d e n e r  Ar t  

der E r h a r t u n g  auf Festigkeit, Dichtigkeit, Wasserauf- 
nahmefahigkeit und Leichtigkeit der Herstellung festzu- 
stellen. Benutzt wurde zum Beton ein aus dem FluB ge- 
baggerter Sand und Kies. Gemischt wurden 17 v. H. 
Zement, 26 v. H. Sand, 57 v. H. Kies, dazu 47 v. H. des 
Gewichtes des Zementes an Wasser. Die Einhaltung dieses 
Mischungsverhaltnisses wurde durch Wagung festgestellt. 
Die Versuchskorper hatten 15 cm Durchmesser und 30 cm 
Lange. Die Form bestand aus einem aufklappbaren Stahl- 
zylinder mit leichtem Anlauf, um zum festen SchluB bequem 
Stahlringe auftreiben zu konnen. Mit einem guBeisernen 
Kolben, der in dem Zylinder etwas Spielraum besaB, wurde 
von einer 100-t-Presse Druck auf den frischen Beton iiber-

tragen. Die geformten Korper konnten dann gleich nach 
der Pressung leicht aus der Form herausgenommen werden. 
Der ausgeiibte Druck konnte unmittelbar in Pfund auf den 
Quadratzoll abgelassen werden. Es wurden je 60 Probe- 
korper fiir sieben verschiedene Druckstufen von 
0— 350 kg/cm2 hergestellt, von denen je 12 in feuchter Luft 
oder 1, 2 und 4 Tage in Dampf oder nach zwolfstiindiger 
Lagerung an der Luft, vier Tage unter Wasser erharteten. 
Yon jeder Serie wurde je ein Drittel der Korper nach 
7, 14 und 28 Tagen Alter gepruft. Alk Korper wurden
24 Stunden vor der Priifung mit ebenen Kijpfen versehen 
und dann gedriickt.

Beziiglich der Festigkeit wurden folgende Ergebnisse 
gewonnen: Bei 7 T a g e n  A l t e r  waren die unter Wasser 
erharteten Korper bei allen Pressungsstufen die besten, 
dann die an der Luft erharteten. Die unter Dampf er
harteten kamen an letzter Stelle; sie nahmen mit der Dauer 
der Dampfeinwirkung an Festigkeit zu. Mit Zunahme des 
Druckes bei der Formung zeigte śich im allgemeinen auch
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eine Zunahme der Druckfestigkeit. 
Die Hochstfestigkeit erreichte der 
unter Wasser erhartete, einem Druck 
von 350 kg/cm2 ausgesetzte Beton mit 
246 kg/cm2. Bei 14 T a g e n  Al t e r  
ist die Reihenfolge der Festigkeiten 
dieselbe, aber die im Wasser und an 
der Luft erharteten Korper zeigten die 
hochsten Festigkeiten bei verhaltnis- 
maBig niedrigem Formungsdruck und 
nahmen mit weiter gesteigertem Druck 
in der Festigkeit wieder ab. Die im 
Dampf erharteten Korper zeigten da- 
gegen mit zunehmendem Druck auch 
zunehmende Festigkeit. Bei den 28 
T a g e a l t e n  Proben ist das Ver- 
halten ahnlich wie bei den 14 Tage 
alten, jedoch iiberśchreiten die zwei 
und vier Tage im Dampf erharteten 
Korper bei dem hochsten Druck von 
350 kg/cm2 die an der Luft erharteten 
in der Festigkeit.

Die unter Wasser erharteten Kor- 
!>er zeigten also durchweg bei allen 
Druekstufen die hochste Festigkeit. 
Der EinfluB des Druckes bei der For- 
mung erzeugt aber bis etwa 163 kg/om* 
Druck nur einen geringfugigen Festig- 
keitszuwachs, dariiber hinaus sogar 
eine kleine Abnahme. Vom Stand- 
punkt der Festigkeit allein hat also 
i in hoher Druck bei der Formung hier 
keinen Wert. In zweiter Linie steht 
der an der Luft erhartete Beton, der 
bis etwa 45 kg/cm2 Pressung eine er- 
hebliche Festigkeitszunahme, dariiber 
aber eine gleichmaBige Abnahme zeigt. 
Die im Dampf erharteten Proben be- 
sitzeń fiir die niedere Pressung zu- 
nitchst eine sclrarfe Festigkeitsabnahme, 
dann tritt aber ein stetiges Ansteigen 
ein. Die Festigkeit bleibt nach 28 Tagen 
aber unter der des ohne Druck ge- 
formten und mit Dampf behandelten 
Betons. Bei Drlicken iiber 350 kg/cm* 
mag diese Festigkeit iiberschritten 
werden, ein so groBer Druck kommt 
aber fiir die Fabrikation nicht in Be-
Abb. 4. Be we h r u n g  der Eahmen-  

bi nder.
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Iraclit, sodaB also hier die Formung unter Druck keinen 
Yorteil in Bezug auf Festigkeit bietet.

Bei sehr hohem Druck wurden die Probekiirper sehr 
hart und sprode und lieBen sich schwer entformen. Das

Druck auf 3,5—4,5 v. H. und bleibt dann bei allen drei 
Erhartungsverfahren ziemlich unverandert. Die an der 
Luft und im Wasser erharteten Kórper waren sehr hart 
und fest und wurden mit plotzlichem Knall zerstort, wah-

Abb. 1 Im R o h b a u  f e r t i g e  K i r c h e .  B l i c k  g e g e n  d e n  K i n  g a n g .

Abb. 2 B l i c k  g e g e n  d e n  C h o r .  
Erdbebensichere Kirche in Eisenbeton in Lautlingen (Schw&b. Alb).

G e w i c h t betrug bei Pressung 0 etwa 2430 kf / " bei 
190 kg/cm2 Pressung 2540 kg/m  ̂ bei noch hoheren Pres
sungen blieb es ziemlich konstant. Die ohne Druck her- 
gestellten Korper zeigten eine Wasseraufnahmefahigkeit 
von 6—6.5 v. H. Sie f&llt scharf bis zu etwa 70 kg/cm2

rend die im Dampf erharteten weniger fest waren, langsam 
zerstort wurden, wobei die groben Bestandteile nicht, wie 
bei den anderen Korpern, vielfach mit durchgeschert wur
den, sondern sich zum Teil aus der Mortelmasse 
herauslosten.
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Der Verfasser zieht aus seinen Versuchen den Schlufi, 
da (.i die Festigkeit, GleichmaBigkeit, Wasseraufnahmefahig- 
keit, Dichtigkeit und sonstige pliysikalische Eigenschaften 
des Betons durch Formung unter Druck verbessert werden 
konnen. Dabei ist der Wassergehalt von grofiem EinfluB. 
Bei niedrigeren Pressungen wird geniigendes Wasser 
zuriickgehalten zur vollkommenen Hydratation, bei hohen 
Pressungen dagegen nicht mehr. In feuchter Luft oder im 
Wasser erhartete Probekorper zeigen bei verhaltnismatiig 
niedriger Pressung in der Form ein besseres Yerhalten ais 
bei hoher Pressung. Mit Dampf behandelter Beton zeigt

Vermischtes.
Noch einmal der Brand in der Sarotti-Fabrik Berlin- 

Tempelhof. Wir haben in Nr. 1 unserer „Mitteilungen11 von 
Seiten der ausfiihrenden Firma bereits eine kurze Dar- 
stellung iiber den grofien Brand in diesem Eisenbetonbau 
gebracht und in Nr. 13 einen Auszug aus einer Yeroffent- 
lichung eines Ortsbaubeamten in der Gemeinde, in der diese 
Fabrik liegL In der „3 c h wr e i z. B a u z e i t u n g“ Nr. 9, 
2. Halbband 1922, gibt nun Geh. Rat Dr. F r i e d r i c h ,  
Ministerialrat im preuBischen Wohtfahrtsministerium, eine 
ausfiihrliche, von Abbildungen begleitete Darstellung iiber 
„Di e F e u e r s i c h e r h e i t  des  E i s e n b e t o n s  be i  
der  B r a n d k a t a s t r o p h e  in der  S a r o t t i -  
F a b r i k  B e r 1 i n“, die also auf den amtlichen Unter- 
suchungen fuBt. Soweit diese eine Erganzung zu unseren 
fruheren Ausfiihrungen gibt, seien aus ihr noch einige 
Daten entnommen. Das SchluBurteil sei vorausgeschickt: 
Es betrachtet „das Y e r h a l t e n  de s  B a u w e r k s  in 
dem gr of i e n  B r a n d e  a i s  e i n e n  g l a n z e n d e n  
B e w e i s  fi ir di e  a b s o l u t e  F e u e r s i c h e r h e i t  
de s  E i s e n b e t o n  s“.

Zum besseren Yerstandnis des Befundes der Konstruk- 
tion sei hier noch einmal kurz wiederholt, daB das 85.60 m 
in der Grundflache messende Gebaude einen ebenfalls 
unterkellerten Innenhof von 20 .28m Flachę besafi. In 
der Decke des Hofkellers waren Oberlichter angeibracht, 
und durch diese brachen die Flammen, nachdem das Feuer 
im Keller entstanden war, wo es reiche Nahrjmg fand, und 
schlugen in diesem in die Hohe. Vom Hof drang das 
Feuer nun auch durch die Fenster in die oberen Geschosse 
ein, wo es ebenfalls brennbares Materiał in Fiille fand, und 
wlitete einen ganzen Tag. Das ganze Gebaude war in 
Eisenbeton ausgebildet.

Yon der Konstruktion wurden die P f e i l e r  am 
I n n e n h o f  durch die Stichflammen am meisten betroffen, 
haben der ungeheuren Hitze aber gut widerstanden. Nur 
die Kanten iiber den 4 cm mit Beton iiberdeckten Langs- 
eisen waren abgesprungen. Die Dehnung der Eisen hatte 
sprengend auf die Aufienschale gewirkt, der Zusammen- 
hang der Eisen mit dem Innenkern war aber kaum gestort; 
namentlićh waren die Querverbindungen vollkommen un- 
verletzt geblieben. Im I n n e r n  des  G e b a u d e s  waren 
die E i s e n b e t o n s tti t z en ebenfalls nur an der Aufien- 
haut verletzt. Die Saulen waren spiralbewehrt mit 2 CH1 
Betoniiberdeckung. Diese Uberdeckuug war zum Teil unter 
dem EinfluB des Feuers abgeplatzt. Sonst zeigten die 
Saulen keine Beschadigung, und sie haben ihre Tragifahig- 
keit voHkommen behalten, so daB sie bei der Wiederher
stellung von neuem verwendet werden konnten.

Die D e c k  en waren durch Langs- und Quertrager ge- 
teilt und ais durchlaufende Platten ausgebildet. Die meiste 
Beschadigung durch Stichflammen wiesen natiirlich die 
P l a t t e n  b a l k e n  auf, es handelt sich hier aber eben
falls nur um Absprengung der Betonschale iiber den Zug- 
eisen; der Bestand ist nirgends gefahrdet. Trotz starker 
Belastung durch Maschinen usw. hat kein einziger Platten- 
balken an Tragfahigkeit eingebiiflt. Auch die D e c k e n -  
p 1 a 11 e n sind durchweg tragfahig geblieben und zeigten 
weit geringere Abblatterungen ais die Plattenbalken, viel- 
fach auch nur ein Netz von Haarrissen. Einige Decken 
sind noch besonders durch von oben herabstiirzende Eisen- 
massen auf Stofi beansprueht, aber nirgends durchbrochen 
worden. Stark gelitten haben allerdings die rings vom 
Feuer umspiilten und mit brennenden Kakaobohnen ge- 
fiillten Bunker im Dachgeschofi, die voraussichtlich er- 
neuert werden miissen.

VorziigIich bewahrt haben sich nach dem Bericht- 
erstatter die T r e p p e n . dereń Stufen ebenfalls aus Eisen
beton bestanden. War die Wirkung auf die Treppen in
folge Abtrennung des Treppenhauses vom Gebaudeinnern 
auch nicht so grofi, so zeigten die yerkohlten holzernen 
Handleisten doch, dafi auch hier das Feuer gewiitet hatte.

Eingehender verbreitet sich der Aufsatz auch iiber die 
auffallende Erscheinung, dafi die A u s d e h n u n g s f u g e ,  
die den Bau lotrecht in zwei Halften zerlegte, statt sich 
zu schliefien, oben auseinander klaffte. Diese Fugę hatte

bis etwa 70 kg/cm® Druck einen Abfall der Festigkeit, von 
da an eine kleine Zunahme, die vermuten lafit, daB wohl 
bei einer sehr hohen, praktisch aber nicht verwendbaren 
Pressung die Festigkeit des nicht gepreBten Betons arreicht 
wird. Bei diesen hohen Pressungen wurde dann aber wahr- 
scheinlich soviel Wasser ausgetrieben sein, daB eine ge- 
uiigende Hydratation nicht mehr zu erwarten ist. Die er- 
langte Festigkeit beruht dann aber mehr auf der kiinst- 
lichen Pressung ais der natiirlichen Erhartung, sodaB ein 
in Bezug auf seine Giite zwęifelhaftes Erzeugnis entstehen 
wiirde. —

urspriinglich 3 cm Weite und war mit.Holz ausgefiittert. 
Nach Ausbrennen der Fiillmasse schlossen sich die FUgeri 
in den unteren Geschossen, klafften aber in den oberen. 
Der Verfasser erklart das damit, dafi in den unteren Ge
schossen, wo die Flammen zuerst wiiteten, sich die Kon
struktion an der Fugę fest zusammenprefite, wras auch aus 
den stiirkeren Zerstorungserscheinungen an den Kopfenden 
der Balken und Platten beiderseits der Fugę hervorzugehen 
scheint, und dafi dann infolge fortschreitender Erwarmung, 
verbunden mit Verbiegung der ungleich erhitzten Aufien- 
wande in den oberen, spater von den Flammen erreichten 
Geschossen eine Erweiterung der Fugę stattfinden mufite.

Yon der tragenden Struktur des Baues ist jedenfalls 
durch das Feuer nichts zerstćirt, der Weiterbenutzung des 
Baues stand also nach Ausbesserung der Beschadigungen 
der Eisenbetonteile nichts im Wege. Diese Ausbesserungen 
wurden in der Weise vorgesehen. daB alle losen Teile abzu- 
stemmen, die Flachen gut zu reinigen und die freigelegten 
Eisen mittels des Beton-Spritzverfahrens neu zu timhiillen 
waren, um einen festen Zusammenhang des alten und neuen 
Betons zu sichem. —

Widerstand von Morteln aus Normenzementen gegen 
Abnutzung (VerschleiBfestigkeit). In Nr. 11 der „Mit- 
teilungen" haben wir nach der Zeitschrift „Z e me n  t“ iiber 
vergleichende Untersuchungen berichtet, die Dr.-Ing. 
N it  z s c h e ,  Frankfurt a. M„ beziiglich der Verschleifi- 
festigkeit von Portland-, Eisenportland- und Ilochofen- 
zeinent-Morteln angestellt hat. Nach diesen Versuchen 
schnitten die Eisenportlandzemente am schlechtesten ab. 
der Verfasser hatte aber selbst ausdriicklich erklart, dafi 
er seine Yersuche nur ais Vorarbeiten betrachte, dafi sie 
zur Ableitung einer allgemeinen Regel fiir das Verhalten 
des einen oder anderen Zementes nicht ausreichten und dafi 
bei derselben Zementgattung starkę Abweichungen sich 
hinsichtlich der Verschleififestigkeit zeigten. sodafi wohl 
bei jeder Zementart'solche mit hoher derartiger Festigkeit 
vorkommen wiirden. In Nr. 26 des „Zement“ wendet sich 
nun der ,,Verein Deutscher Eisenportlandzement - Fabri- 
kanten“ gegen das Ergebnis, nach dem sich der Eisen
portlandzement am w^enigsten bewahrt haben solle. Der 
Yerein weist darauf hin, dafi. falls die Schlacke einen ge- 
wissen ungiinstigen EinfluB auf die VerschleiBfestigkeit 
babe, wde das bei Yersuchen des Material-Priifungs-Amtes 
Lichterfelde gefunden ŵ orden sei, der Eisenportlandzement 
z w i s c h e n  Portlandzement, und Hochofenzement- stehen 
nuisse. Komme aber der Schlacke keine ausschlaggebende 
Bedeutung zu, so sei bei dem moglichen Zusammenwirken 
so vieler physikalischer und chemischer Eigenschaften ein 
klares Ergebnis zugunsten des einen oder anderen Zementes 
iiberhaupt nicht zu erwarten. Die Auswahl des Zementes 
bei den Nitzsche’schen Versuchen wird ais Ursache der 
den Berliner Yersuchen widersprechenden Ergebnisse 
bezeichnet.

Dr.-Ing. N i t z s c h e verwahrt sich dagegen, dafi aus 
seinen Ausfiihrungen, die er, wie oben ausgefiihrt, aus
driicklich eingeschriinkt habe, eine Stellungnahme hervor- 
gehe, wonach dem Eisenportlandzement eine geringere Ver- 
schleiBfestigkeit zug('schrieben werde. Er stimmt den Aus
fiihrungen, die hinsichtlich des Einflusses des Schlacken- 
gehaltes gemacht werden, grundsiitzlicli zu. findet aber die 
Ursache des alfWeichenden Ergebnisses vor allem darin. 
dafi er bei seinen Yersuchen die Normal-Schleifscheibe be- 
nutzt bat, wahrend im Material-Priifungs-Amt das Sand- 
strahlgeblase yerwendet wurde. Nach kiirzlich veroffent- 
lichten Mitteilungen des Material-Priifungs-Amtes Berlin- 
Dahlem (Heft 8/4 1921) w'ird festgestellt, dafi die Ver- 
suchsausftihrungen yon ganz w^esentlichem EinfluB auf das 
Ergebnis sind und dafi daher unter Umstanden die Ab- 
nutzungsziffern ganz irrefiihrend sein konnen. Je nach 
der Durchfuhrung des Abschleifversuches haben sich dort 
bei einer Reihe von Materialien ganz verschiedene Wertig- 
keitsfolgen fiir die YerschleiBfestigkeit ergeben. Verfasser 
schrankt daher auf Grund dieser Erfahrungen die Bedeu- 
tung seiner Versuche, die er ja selbst nur ais Vorarbeiten 
bezeichnet hat, noch weiter ein. —
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Die Wiirfelfestigkeit fliissigen Betons behandelt der 
Direktor des „Deutschen Beton-Vereins“, Dr.-Ing. P e t r y ,  
in Nr. 71 des „Zentralbl. der Bvwltg.“ in einem langeren 
„W ii r f e 1 f e s t i g k e i t un d  F e u c h t i g k e i t s g r a d  
des B e t o n  s“ betitelten Aufsatz, der zu der, bereits vom 
genannten Verein selbst erhobenen, Forderung kommt, die 
Vorschriften des § 18 der preuB. Eisenbeton-Bestimmungen 
vom 13. Januar 1916 zu andern, die auch fiir fliissig an- 
gemachten Beton verlangen, daB er nach 28 Tagen eine 
Wiirfelfestigkeit von mindestens 150 kg/cm  ̂ nach 45-Tagen 
eine solche von mindestens 1:80 k g /c m 2 haben soli. Fiir 
Saulen wird diese Forderung sogar auf 180 bzw. 210 kg/cm2 
erhóht. Diese Festigkeiten sind aber mit den in derPraxis 
bewahrt-en Mischungen bei dem in den Bestimmungen vor- 
geschriebenen Rriifungsverfahren nicht zu erreichen. Yer- 
fasser kommt daher zu dem SchluB, daB man entweder, 
wie bei dem erdfeuchten Beton, auch fiir die Gtitepriifung 
des fliissigen Betons nur Probekorper aus erdfeuchtem Be
ton benutzen oder aber die Festigkeitsanfordernngen an 
fliissigen Beton herabsetzen miisse. Er schlagt also vor, 
entweder nur erdfeuchten Beton zu priifen und dann die 
Wiirfelfestigkeiten auf etwa 200 k g /c m 2 nach 28 und 
240 kg/cm* nach 45 Tagen heraufzusetzen, oder aber, wenn 
man daran festhalt, die Priifung des Betons in dem Zustand 
zu verlangen, wie er in das Bauwerk kommt, bei weichem 
oder fliissigem Beton die Wiirfelfestigkeit auf 100 kg/cm2 
nach 28 Tagen und 120 kg/cm2 nach 45 Tagen herabzusetzen. 
Man wiirde dann zu einem ahnlichen Yerhaltnis von zu- 
verlassiger Spannung zur Wiirfelfestigkeit wie in den ame- 
rikanischen Vorschriften kommen, die dieses gleich 2/5 
setzen. Bei uns wird die zulassige Druckspannung im 
allgemeinen zu 40 kg/cm2 angenommen, es ergibt sich da
her die zugehorige WTiirfelfestigkeit zu 100 kg/cm2; wje 0ben 
vorgeschlagen

Yerfasser yerweist auf die friiheren Aiisfiihrungen von 
Dr.-Ing. L o s e r ,  Dresden, aus dem Jahre 1921 und tragt 
weitere Beweise fiir die Ńotwendigkeit der Bestimmungs- 
iinderung aus den Versuchsergebnissen zusammen, die vom 
„Deutschen AusschuB fiir Eisenbeton" in dessen Heften 5 
bis 49 mitgeteilt werden. Er stellt fiir die Mischungsver- 
haltnisse 1:4,  1:5,  1: 6  die Druckfestigkeiten der ver- 
wendeten Zemente, die KorngroBen der Zuschliige, den 
Wassergehalt und die Wiirfelfestigkeiten nach 28 und 45 
Tagen fiir Wiirfel von 30 und 20 cm Kantenlange zusammen 
und tragt aufierdem Schaubilder auf, aus denen der Zu- 
sammenhang zwischen Wiirfelfestigkeit und Wasserzusatz 
am klarsten hervorgeht. Aus der zugeftigten Zementfestig- 
keit ist ersichtlich, daB der Abfall der Wiirfelfestigkeit mit 
steigendem Wassergehalt im allgemeinn unabhangig ist von 
der Zementfestigkeit, wenn auch selbstverstandlich bei glei- 
cher Mischung, gleichem Wassergehalt und gleichem Alter 
die hoehsten Wiirfelfestigkeiten auch mit der groBeren 
Zementfestigkeit erreicht werden. Aus den Schaulinien 
geht aufierdem deutlich hervor, daB auch bei gleichem 
Mischungsverhaltnis, aber verschiedenen Zuschlagsmate- 
rialien der Festigkeitsverlauf ein anderer wird. Immerhin 
liifit sich aus den Zusammenstellungen entnehmen, bei wel- 
chen Wasserzusatzen die Festigkeiten der Bestimmungen 
nicht mehr erreicht werden, und es lassen sich mittlere 
Grenzwerte fiir yerschiedene M'ischungsverhiUtnisse ab- 
leiten. Petry kommt dabei zu fdlgenden Zahlen:

Mischungsverhaitnis
die F estig k e it w ird n icht e rre ich t bei 

einem W asserzusa tz  in °/0
im gewohnl. Beton im Siiulenbeton

1 : 3«/, 13 12
1 : 4 11 10
1 : 5 11 10
1 : 6 10 9
1 : 7 8,5 7

Von einer Anderung des Priifungsverfahrens durch Yer- 
wendung von Holzformen bzw. eisernen Formen mit ab- 
saugenden Gipseinlagen verspricht sich Petry keinen we
sentlichen Erfolg. Die ersteren bringen zuviel Unsicher- 
heiten in die Unt.ersuchungen, die anderen reichen auch 
nicht immer aus, um die vorgeschriebenen Festigkeiten 
stets zu erzielen. Daher kommt Verfasser zu dem schon 
oben erwahnten Vorschlag: Beurteilung auch des mit viel 
Wasser angemachten Betons nur nach erdfeuchten Probe- 
korpem, oder Herabsetzung der fiir ihn vorgeschriebenen 
Festigkeiten in angemessenem MaBe. —

Literatur.
Briicken in Eisenbeton. Ein Leitfaden fiir Schule und 

Praxis, von 0. K e r s t e n ,  vorm. Obering., Studknrat a-d. 
Baugew.-Schule Berlin. Teil II. B o g e n b r i i c k e  n.
4. neubearbeitete Aufl. 8°, 228 S. Text mit 521 Textabbild.

Berlin 1922, Verląg W i 1 h e 1 m E r n s t & S o h n. Pr. geh. 
360.—, geb. 450.— M’.

?.e'3en ^en groBen Sammelwerken, wie das Handbuch 
tur Eisenbeton, die in erschopfender Weise das ganze Ge
biet behandeln, und dem Sonderfachmann in erster Linie 
dienen sollen, sind auch kiirzere Zusammenfassungen, die 
sich auf die wesentlichen Gesichtspunkte beschranken, er- 
forderlich, die in erster Linie den Zweck verfolgen, das 
\  erstandnis fiir die Aufgaben und ihre Losungsmoglich- 
keiten dem Lernenden, erst in die Praxis Eintretenden 
naherzubringen, ihm den Ubergang von der reinen Theorie 
zur Praxis zu erleichtern. Unter den verschiedenen Ar
beiten dieser Art und in diesem selbstgezogenen Rahmen 
diirfen die Veroffentlichungen des Yerfassers ais zweck- 
entsprechend und wertvoll bezeichnet werden. Der vor- 
liegende II. Teil des zweibandigen Werkes iiber Briicken 
in Eisenbeton erscheint bereits in 4. Auflage, die gegen
iiber den friiheren noch manche Yerbesserungen und Er- 
weiterungen zeigt, sowohl im praktischen, wie im theore- 
tischen Teil. Im letzteren ist namentlich Wert auf das 
Abschatzen von zweckmafiigen Gewolbestarken gelegt, wie 
denn iiberhaupt in den Arbeiten des Verfassers auf die 
praktischen Handgriffe, die dem jungen Ingenieur noch 
fehlen, das richtige Anpacken einer Aufgabe aber wesent
lich erleichtern, sowie auf Abkiirzungsverfahren in der 
Rechnung besonders hingewiesen wird. Die neue Auflage 
ist wieder mit zahlreichen guten Abbildungen ausgestattet. 
Einige durchgerechnete Beispiele werden dem Anfanger 
willkommen sein. —

Handbuch fiir Eisenbetonbau. 3. neubearbeitete Aufl. 
Herausgegeben von Dr.-Ing. F. E m p e r g e r ,  Oberbaurat 
in Wien. III. Band. Gr u n d -  und M a u e r w e r k s -  
b a u . Bearbeitet von O. C o 1 b e r g und A. N o w a k 8°, 
472 S. Text mit 1048 Textabb. Berlin 1922, Verlag W i l 
h e l m E r n s t & S o h n. Pr. geh. 400.—, geb. 500.— M.

Das erste Kapitel uber G r u n d b a u  umfaBt mit Rtick- 
sicht auf s.eine Mannigfaltigkeit und Wichtigkeit etwa % 
des ganzen Bandes. Es hat, da E m p e r g e r  die Bearbei- 
tung nicht wieder iibernehmen konnte, in Prof. O. C o 1 - 
b e r g von den Technischen Staatslehranstalten in Ham
burg einen auf diesem Gebiet erfahrenen Neubearbeiter ge
funden. Dieser Umstand und der lange Zeitraum, der seit 
der 2. Auflage verflossen ist, hat zu einer vólligen Neu- 
bearbeitung gefiihrt, wobei von den Banfirmen wertvolle 
Unterlagen zur Verfugung gestellt wurden, und es sind hier 
die neuen Erfahrungen der letzten Jahre aus der bezug- 
lichen Fachliteratur sorgfaltig zusammengetragen.

Der erste Abschnitt behandelt die B a u g r u b e ,  die 
Dichtung des Untergrundes, die UmschlieBung und Trocken- 
legung. Das in neuerer Zeit hervorragend durchgebildete 
und praktische Yerfahren der G r u n d w a s s e r s e n k u n g  
wird dabei eingehend besprochen und an neuen Beispielen 
erlautert. Ein 2. Abschnitt behandelt die F l a c h g r i i n -  
d u n g e n , die durch den Eisenbeton eine besondere Be
deutung erhalten haben, da dieser erst die Moglichkeit 
starker Fundamentverbreiterung ohne wgsentliche Yer- 
tiefung des Fundamentes gegeben hat. Fiir die Ausbil
dung von Einzelgriindungsplatten macht der Yerfasser da
bei den Vorschlag, durch eine untere Aushohlung solcher 
Platten einem seitlichen Ausweichen der Bodenteilchen 
entgegenzuarbeiten und damit die Tragfahigkeit zu er- 
hohen. Die Folgę von ungleichmaBiger Setzung bzw. Be
lastung bei durchgehender Flachgriindung ganzer Gebaude, 
ferner die verhaltnismaBig einfache Wiederherstellung sol
cher Bauten, die nur bei einem so festen Gefiige, wie es 
ein Eisenbetonbau darstellt, uberhaupt moglich ist, werden 
an einer ganzen Reihe von Beispielen gezeigt. Ein wich- 
tiger Abschnitt ist der iiber w a s s e r d i c h t e  K e l l e r ,  
da die Ausfiihrung von im Grundwasser liegenden Tief- 
kellern in den Geschaftsvierteln unserer GroBstadte im
mer gToBeren Umfang annimmt. Die Dichtungsfrage und 
die Widerstandsfahigkeit gegen den Angriff des Grund- 
wassers bilden hier ein wichtiges Moment und werden da
her eingehender besprochen. Ais interessante Sonder- 
abschnitte sind diejenigen iiber die Gr i i n d u n g  v o n  
G a s s a m m e l b e h a l t e r n  und von M a s c h i n e n -  
a n l a g e n  bervorzuheben. Beide sind schwierige Auf
gaben, die eine gute und zweckentsprechende Losung un- 
bedingt erfordern, sollen nicht Schaden fiir den Bestand 
des Bauwerkes entstehen. Namentlich die sichere Griindung 
unserer GroBkraftmaschinen ist eine Aufgabe von beson
derer Schwierigkeit, da einerseits fiir die Maschinen selbst 
eine absolut sichere Lage erforderlich ist, um einen sto- 
rungslosen Betrieb zu sichern, wahrend anderseits die von 
den groBen bewegten Massen herruhrenden Erschiittenin- 
gen durch das Fundament aufgenommen und in sich ver- 
arbeitet werden miissen, ohne sie auf das umschlieBende 
Bauwerk zu iibertragen. Die Mitwirkung des Bauingenieurs 
ist daher bei der Losung dieser Aufgabe unentbehrlich ge-
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worden. Der Verfasser bezeichnet selbst die Bearbeitung 
dieses Abschnittes, da es sich hier um n e u e ,  noch nicht 
vollig geklarte Aufgaben handelt und noch nicht allzu viei 
gut.es Materiał vorliegt, nur ais einen ersten Yersuch, cne 
Materie grundsatzlich darzustellen. Eine wichtige Kolie 
spielt der Eisenbeton ferner bei U m b a u , U n t e r f a n -  
g u n g e n ,  V e r s t a r k u n g e n ,  A u s b e s s e r u n g e n ,  
denn fiir solche Arbeiten ist er wie kein anderes Materiał 
geeignet, was an einer Reihe interessanter Beispiele dar- 
getan wird. Das W o l f s h o l z  sche Prefizementverfahren, 
die Unterfangung mit Prefibetonpfahlen ist dabei ein in 
vielen Fallen geeignetes Hilfsmittel. Die B r u n n e n -  
g r i i n d u n g  hat ourch die Anwendung des Eisenbetons 
zu diesem Zweck ebenfalls eine Fortbildung erfahren und 
ist bis zu sehr bedeutenden Tiefen angewendet worden, wo 
Pfahlgriindungen nicht mehr durchfiihrbar sind. Inter- 
essant sind namentlich die Ausfiihrungen nach dem A. H. 
Mu l l e r  ’schen Verfahren. Ein umfangreicher Abschnitt 
ist der in gewisser Beziehung wichtigsten Grtindungsweise, 
der P f a h l g r i i n d u n g ,  gewidmet. Hier ist nicht nur in 
praktischer, sondern auch in theoretischer Beziehung im 
letzten Jahrzehnt viel Neues geschaffen worden. Nament
lich sind die Vorgange beim Rammen, auf denen die Trag- 
fahigkeit des Rammpfahles beruht, durch sinnreiche Ver- 
suchsdurchfiihrungen, die den Vorgang im Erdboden zu 
verfolgen gestatten, von verschiedenen Seiten naher er- 
forscht worden, und es sind dadurch neue Gesichtspunkte 
fiir die Ausbildung und die Bemessung von Pfahlfunda- 
menten gewonnen worden. Di© Versuche von Dr.-Ing. 
L e s k e und von Dr.-Ing. Z i m m e r m a n n  sowie von 
Stadtbauinspektor G e i fi , die sich mit diesen Fragen be- 
schaftigen, werden eingehend erortert und dann die ver- 
schiedenen Rammpfahle bzw. die im Boden selbst herge
stellten Pfahlsorten besprochen, soweit sie technische Be- 
sonderheiten bieten. Aus der grofien Zahl von Einzel- 
formen fiir eine bestimmte Aufgabe die geeignetste heraus- 
zufinden, ist eine nicht ganz leichte Aufgabe, die der Ver- 
fasser durch die iibersichtliche Darstellung der verschie- 
denen Methoden und durch Heryorhebung der Vor- und 
Nachteile derselben und der gemachten Erfahrungen zu 
erleichtern sucht. Eine bestimmte allgemeine Stellung- 
nahme fiir das eine oder andere System ist dabei natiirlich 
nicht moglich, da jedes seinen bestimmten Aufgabenkrais 
hat, fiir den es sich besonders eignet. Die ganze Arbeit 
gibt in klarer Darstellung ein abgerundetes Bild von der 
Bedeutung des Eisenbetons ais Grundungsmaterial, von den 
mit ihm zu erreichenden Leistungen und der Durchbildung 
im einzelnen.

Das 2. K a p i t e l ,  das den M a u e r w e r k s b a u  be
handelt, ist, wie in den friiheren Auflagen, wieder von 
Prof. Dr. techn. Aug. N o w a k  von der Technischen Hoch- 
schule in Prag behandelt. Trotzdem ist auch hier eine 
weitgehende Um- und Neubearbeitung, sowie eine systema- 
tischere Anordnung des Stoffes zu verzeichnen. Das Ka
pitel gliedert sich in fiinf Abschnitte: Aufiere Krafte; die 
Grundformen und die statischen Yerhaltnisse von Mauern; 
Beispiele von ausgefiihrten Eisenbetonmauem; Widerlager 
von Tragkonstruktionen; Rekonstruktion von Mauern, 
Widerlagern und Pfeilern. Namentlich die beiden ersten 
Abschnitte sind fast neu bearbeitet, wobei auch die Wir- 
kung des Erddruckes auf Mauern in -eingehender Weise 
untersucht und nach den neueren Anschauungen dar- 
gestellt ist. Gute neue Beispiele erlautern Aufgabe und 
Anwendungsweise des Eisenbetons auf diesem Gebiet.

Der ganze Band, dem ein vom Geh. Ob.-Reg.-Rat L a s -  
k u s , Berlin, sorgfaltig bearbeitetes Sachverzeichnis bei- 
gegeben ist, stellt eine wesentliche Bereicherung des fur 
den Beton- und Eisenbetonfachmann unentbehrlich gewor- 
denen Sammelwerkes des verdienstvollen Herausgebers, 
F. E m p e r g e r ,  dar. —

Handbuch fiir Eisenbetonbau. 3. neubearbeitete Aufl. 
Herausgegeben von Dr.-Ing. F. E m p e r g e r ,  Oberbaurat 
in Wien. VIII. Bd. E i s e n b a h n ,  B e r g -  und Tu n -  
n e l b a u ,  S t a d t -  un d  U n t e r g r u n d b a h n e n .  Be
arbeitet von R. B a s t i a n ,  A. K l e i n l o g e l ,  F. K o g -  
1 er,  A. No wa k .  8°, 550 S. Text mit 1197 Textabbild. 
Berlin 1922, Verlag W i 1 h e 1 m E r n s t & S o h n. Pr. geh 
900.—, geb. 1140.— M.

Dieser Band, der friiher den 7. Band des in 3. Auflage 
vierzehnbandigen grofien Sammelwerkes darstellte, enthalt 
jetzt nur noch 6 Kapitel, da die friiher diesem Bandę zu- 
gewiesenen B a l k e n  b r i i c k e n  dem 6. Bandę angeglie- 
dert sind. Von diesem Kapitel sind die beiden iiber 
E i s e n b a h n s c h w e l l e n  und L e i t u n g e n  wieder 
von Dr. R. B a s t i a n ,  jetzt Oberingenieur der Firma 
Philipp Holzmann A.-G., die beiden iiber T u n n e l b a u  
und S t a d t -  und U n t e r g r u n d b a h n e n  wieder von 
Prof. Dr. techn. N o w a k  von der Technischen Hochschule 
Prag bearbeitet. Das Kapitel iiber s o n s t i g e  A n w e n -

d u n o- e n d e s  E i s e n b e t o n s  im E i s e n b a h n -  
w e s e n  ist dagegen an Prof. Dr.-Ing. K l e i n l o g e l ,  
D arm stad t, ubergegangen, und das Kapitel B e r g b a u ,  
das jetzt zu B e r g -  u n d  H i i t t e n w e s e n  erweitert ist, 
da auch die Obertagebauten mit hineingezogen worden 
sind, hat in Dr.-Ing. K o g i e r ,  Prof. a. d. Bergakademie 
Freiberg i. Sa., einen neuen Bearbeiter gefunden.

Das Kapitel iiber E i s e n b e t o n s c h w e l l e n  zeigt 
yerhaltnismafiig wenig Neues, da auf diesem Gebiet wenig 
Fortschritte gemacht sind, auch die Einfiihrung dieser 
Schwellen in den Eisenbahnbau sich nicht in dem Umfange 
vollzogen hat, wie man anfangs wohl erwartete. Die Mei- 
nungen der Betriebsfaclileute sind heute noch geteilt. Auch 
der Abschnitt L e i t u n g e n  ist im wesentlichen nur durch- 
gesehen, neuere Bruchversuche, die an verschiedenen Stel
len mit Leitungsmasten durchgefiihrt worden sind, hat der 
Verfasser wohl nicht mehr beriicksichtigen konnen. Dem
2. Kapitel iiber s o n s t i g e  A n w e n d u n g e n  des  
E i s e n b e t o n s  im E i s e n b a h n w e s e n  (Bahnsteig- 
hallen, Kohlenverladebiihnen, Lokomotivschuppen, Dreh- 
scheiben- und Reinigungsgruben, Wasserkrane und kleine 
Hochbauten) hat Kleinlogel jetzt einen Abschnitt iiber 
W a g e n b a u  in E i s e n b e t o n  hinzugefiigt, der sich im 
letzten Jahrzehnt in Amerika und auch bei uns hier und 
da eingefiihrt hat. Eigene Versuche und Ausfiihrungen des 
Verfassers auf diesem Gebiet machen diese Arbeit fiir den 
Fachmann besonders wertvoll.

Ein ganz neues Gesicht hat das Kapitel iiber B e r g 
bau  erhalten. Hinzugefiigt sind, wie schon erwahnt wurde, 
die Anlagen iiber Tage, wie Fordergeriiste, Bunker, Hallen 
aller Art usw., die im Hiittenwesen jetzt fast durchweg in 
Eisenbetonbau erstellt werden.

Auch die Ausfiihrungen iiber die Beriicksichtigung der 
bergbaulichen Schaden an Hochbauten usw. im Bergbau- 
gebiet und die Mittel zur Abhilfe sind neu hinzugefiigt. 
Auch der Streckenausbau, die Ausbildung der Fullorter hat 
verstarkte Beriicksichtigung erfahren. Hinsichtlich der 
Schachtwande ist die Theorie nach neuen Erfahrungen und 
Untersuchungen weiter ausgebaut, und ausfiihrliche Be- 
trachtungen sind der Auswahl der Materialien, ihrem Wider- 
stand gegen die salzhaltigen Wasser, sowie namentlich auch 
den Ausfiihrungsmethoden gewidmet, alles Gesichtspunkte, 
die erst durch die Erfahrungen des letzten Jahrzehnts in 
das richtige Licht gesetzt worden sind. Die ftlteren Bei
spiele konnten vielfach durch neue ersetzt werden.

In dem Kapitel T u n n e l b a u  ist der theoretische Teil 
etwas knapper gefafit, ein wesentlich breiterer Raum da
gegen den verschiedenen Baumethoden gewiihrt. Die Aus
fiihrung von U n t e r w a s s e r t u n n e l n ,  beziigl. dereń 
in neuerer Zeit reiche Erfahrungen gewonnen worden sind, 
werden dabei eingehender behandelt. Im iibrigen zeigt 
dieses Kapitel zwar iiberall die bessemde Hand des Ver- 
fassers, zu durchgreifenden Umgestaltungen lag hier jedoch 
keine besondere Yeranlassung vor. Die Fortschritte in der 
Entwicklung der Stadt- und Untergrundbahnen fiihrten da
gegen zu einer mehr systematischen Bearbeitung des diese 
Bauten betreffenden Kapitels und zu einem Ausbau des- 
selben sowohl in theoretischer wie in der praktischen Rich
tung der Bauverfahren. Die Untergrundbahnen der ver- 
schiedenen Grofistadte im In- und Auslande werden ais 
Beispiel vorgefiihrt und in ihren wichtigsten Einzelheiten 
beschrieben. Berlin und Hamburg konnten dabei eine 
Reihe interessanter Neuerungen liefern. Namentlich auch 
hinsichtlich der Kreuzung von Wasserlaufen. —

So spiegelt sich auch in diesem Bandę der Fortschritt 
in der Technik des Eisenbetonbaues und der betr. Anwen- 
dungsgebiete iiberhaupt in deutlicher Weise wieder, sowohl 
in bezug auf praktische Verfahren, ais hinsichtlich der bes- 
seren Erkenntnis der vorhandenen Kraftwirkungen und der 
Berechnung der Konstruktionen. — Fr. E.

Deutscher Beton-Versin E. V. Die fiir den 31. August
bis 3. September 1922 in Aussicht genommene Wa nde r -  
v e r s a m m 1 u n g i n B r e m e n  mufite infolge der ernsten 
politischen und wirtschaftlichen Yerhaltnisse, der sprung- 
liaften Steigerung der Preise und der yerhaltnismafiig 
schwaohen Beteiligung aus dem Kreise der Mitglieder auf 
Antrag des Bremer Ortsausschusses und nach eingehenden 
Erorterungen fiir dieses Jahr aufgegeben werden. —

Inhalt: Erdbebensichere K irche in Eisenbeton in Latitlingen 
(ochwab. Alb). — EintluB der S ch ne lligk fit der Yersuchsdurch- 
funrung auf die beobachtete D ruckfestigkeit von Beton. — 
i  ormung vou Beton unter D ruck m it nachfolgender Erhartung 
an der Lutt, in Dampf und in W asser. — Vermischtes. — 
Literatur. — Deutscher Beton-Yerein. —

P .. *̂er Deutschen Bauzeitung, 6 . m. b. H. in Berlin.
ur Redaktion verantwortlich: F r i t z  E i s e l e n  in Berlin.
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