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D I E  E N T W I C K L U N G  D E S  B E T O N -  U N D  E I S E N B E T O N B A U E S  I N  D E N  V E R E I N I G T E N  S T A A T E N .
(E in d rü c k e  vo n  e in er S tu d ien re ise .)

Von E . Probst, K arlsruhe i. B .
(F o rtse tz u n g  v o n  S e ite  244.)

In  e in er seh r gro ß en  S t a d t  des m ittle re n  W esten s h a b en  sich 
z. B . d ie B a u u n te rn e h m u n g e n  zu sam m en gesch lo ssen  u n d  sich 
trotz des so n st seh r h e ft ig e n  W e ttb e w e rb s  d ah in  v e rs tä n d ig t , 
die M ä sse n a u szü ge  b e i grö ß eren  B a u w e rk e n , d ie s o v ie l Z e it  und 
unnütze W ied erh o lu n g  vo n  A rb e ite n  k o sten , d u rch  ein  g e m e in 
sc h a ftlich es B ü ro  d u rch fü h re n  zu lassen , dessen  L e itu n g  einem  
besonders v e r tra u e n sw ü rd ig e n  In g e n ie u r a n v e r t r a u t  is t . D u rch  
diese V e re in b a ru n g e n  sin d  d ie  B a u u n te rn e h m u n g e n  g e z w u n 
gen, u n te r  den g le ich en  V o ra u sse tz u n g e n  fü r  d ie  M assen  ih re  
A n geb ote  zu m ach en . D e r  W e ttb e w e rb  b e sc h rä n k t sich  a lso  
einzig und  a lle in  a u f d ie A r t , w ie  d ie e in zelnen  U n tern eh m u n g en  
die B a u w e rk e  vo rz u b e re iten  u n d  d u rc h z u fü h re n  in  d er L a g e  
sind. E in e  U n te rn e h m u n g , d ie m it  H ilfe  e in es gro ß en  M asch in e n 
parks vo n  n eu zeitlich  e in g e rich te ten  M asch in en  in  d e r  L a g e  ist, 
ihren B a u b e tr ie b  so w eit w ie  m öglich  zu m ech an isieren , w ird  bei 
diesem W e ttb e w e rb  b esser b esteh en  kö n n en  a ls  an d ere , d ie 
vera lte t sin d  und in  ih rem  M a sch in e n p a rk  sich  d en  fo rts c h re i

te n d e n  V e rb e sse ru n g e n  n ich t a n g e p a ß t h a b en .
E in  a n d e re s  B e is p ie l a u s  e in em  In g e n ie u rb ü ro  in  S a n  

Fran cisco  ze ig t, in  w e lch er W eise  m an  sich b em ü h t, Z e it  u n d  
A rb e itsk rä fte  in  d en  In g e n ie u rb ü ro s  zu sp a re n . D e r  d än isch e  
Ingen ieur m it  d e u tsc h e r  m a th e m a tisch e r u n d  te ch n isc h er 

A u sb ild u n g , J o r g e n s e n ,  d e r d u rch  seine E n tw ü r fe  v o n  B o g e n 
s ta u m a u e rn  u n d  d u rch  eine g rö ß ere  R e ih e  v o n  A u sfü h ru n g e n  
in den V e re in ig te n  S ta a te n  b e k a n n t gew o rd en  ist, h a t  in  
seinen G e sc h ä ftsrä u m e n , d e r C o n sta n t A n g le  A rc h  D a m  Co in  
San F ra n c isc o , N o rm e n b lä tte r  fü r  den  E n t w u r f  fü r  a u fg e lö ste  
T alsp erren  a u fs te lle n  lassen , w ie  sie  in  A b b . 6 a  un d  b  a u fg e 
zeichnet s in d . V o ra u sse tz u n g  b ei d er A u fs te llu n g  d ieses N o r
m enentw urfs w a r e in e g le ich b le ib e n d e  S p a n n w e ite  v o n  M itte  zu 
Mitte d er P fe ile r , w ä h re n d  die H ö h en  in n e rh a lb  d e r G ren zen  
von 3 m  b is  46 m  v e rä n d e r lic h  s in d .

In  A b b . 6 a  s in d  d ie  ty p isc h e n  Q u e rsch n itte  und  A n s ic h te n  
mit M aß an gab en  e n th a lte n , w ä h re n d  in  A b b . 6 b  d ie  E is e n 
bewehrung d er g le ich en  B a u te ile  d a rg c s te llt  is t .

A u f d em  e rste n  B la t t  sin d  fü r  H ö h e n ä n d e ru n g e n  v o n  je  
3  m die B e t o n a b m e s s u n g e n ,  d u rch  a lle  n o tw en d igen  
H orizontal- un d  V e r t ik a lsc h n it te  e r lä u te r t , in  Z a h len  a n g e 
geben. Z u g le ich  is t  m an  in  d er L a g e , fü r  je d e  H ö h e  die d a z u 
gehörenden M assen  ab zu lesen .

In  dem  zw eiten  B la t t  sin d  n ach  g le ich en  G ru n d sä tz e n  die 
Schalungsp läne, d ie  E ise n a u sz ü g e  u n d  -m engen , zugleich  
getrennt n ach  den h a u p tsä c h lic h s te n  B a u te ile n , u n d  fü r  d as 
G esam tbau w erk  a u fg e s te llt .

Zu d e r k o n stru k tiv e n  A u sb ild u n g  in  d iese n  N o rm e n b lä tte rn , 
die g le ich zeitig  eine g u te  G ru n d la g e  fü r  d ie  D e ta ila rb e ite n  in  
jedem b eson d eren  F a l l  b ild e n , is t  fo lg e n d e s  zu b em e rk e n :

D ie v o n  M itte  zu M itte  d e r P fe ile r  g le ich b le ib en d e  S p a n n 
weite b e trä g t  12 ,18  m . D ie  W a sse rse ite  is t  u n te r  ein em  W in k e l 
von 50 ° g e n e ig t, d ie  L u ft s e ite  is t  b is  zu 12  m  v o n  ob en  gem essen  
Hst sen krech t u n d  g e h t  v o n  d a  a u s  in e in e p a ra b o lisc h  g e 
krüm m te L in ie  ü b er.

D ie S c h e ite ls tä rk e n  d e r  G ew ö lb e  neh m en  v o n  46 — 19 8  cm  
?-u. D ie V e rs tä rk u n g e n  w erd en  d a d u rch  e rz ie lt, daß  d er R a d iu s  
der äuß eren  W ö lb u n g , d e r  7 ,6 1  m  b e trä g t , k o n sta n t  b le ib t, 
der R a d iu s  d er in n e re n  W ö lb u n g  d a g e g e n  um  d a s  M aß der 
Q uerschnitt V e rstä rk u n g  a b n im m t. D ie  M itte lp u n k te  fü r  b eide 
Scharen v o n  K re ise n  lieg en  a u f e in er g e ra d e n  A ch se , D ie

L e ib u n g sflä c h en  sin d  sonach  die M ä n te l vo n  zw ei S c h eib en - 
z y lin d e rn .

D ie  P fe ile rs tä rk e  n im m t lä n g s  d er G e w ö lb e k ä m p fe r  vo n  
5 5  a u f 18 3  cm , lä n g s  des lu ftse it ig e n  A b sta n d s  vo n  55  a u f 37 3  cm  
zu. So n ach  b e trä g t  d ie  P fc ile rb re ite  an  d er K ro n e  e tw a  6 ,50  111 
un d  in 46 m  T ie fe  ru n d  60 ,50  m .

D ie  zur Q u e rv e rste ifu n g  d ien enden  V e rs te ifu n g s trä g e r  
m it  q u a d ra tisc h e m  Q u ersch n itt v o n  6 1  x  6 r  cm  sind in  h o r i
zo n ta len  A b stä n d e n  v o n  8 ,53  m  und in v e r tik a le n  A b stä n d e n  
v o n  8 ,10  b is  8,40 m  vo rgeseh en  und sin d  an  den P fe ile ra n 
sch lüssen  d u rch  b eso n d ere  V e rstä rk u n g e n  g e s ich e rt, w ie  d ies 
in sb eso n d ere  in A b b . 6 b  zu erk en n en  ist.

D er W e rt d ieser N o rm e n b lä tte r  is t  u n sc h w er zu erk en n en , 
und  es m uß h erv o rg eh o b en  w erd en , daß  ih re r  A u fste llu n g  eine 
seh r so rg fä lt ig e  und  la n g w ie rig e  A rb e ite n  vo ra u sg e h e n , d aß  sie 
sich  a b e r  im  L a u fe  d er Z e it  loh nen .

E in e  F o lg e  d ieser A r t  w ir tsc h a ft lic h e r  B e tr ie b sfü h ru n g  
ist , daß  m an  in  n ich t w en igen  F ä lle n  n u r eine g a n z  g e rin g e  
A n z a h l v o n  B ü ro a n g c s te llte n  se lb st  in  den  am  s tä rk s te n  b e 
sc h ä ft ig te n  In g e n ie u rb ü ro s  a n tr if ft .

Im  ein zeln en  so ll in  den fo lgen d en  A b sc h n itte n  im  Z u 
sam m en h an g  m it d er B esc h re ib u n g  ve rsch ie d e n e r B a u a u s 
fü h ru n gen  g e z e ig t w erd en , w elchen E in flu ß  d ie  M ech an isieru n g  
und  N o rm u n g  a u f  d ie A u sfü h ru n g  v o n  B a u in g e n ie u rw e rk e n  
g en om m en  h ab en .

I I I .  B e t o n  u n d  E i s e n b e t o n  im  W a s s e r b a u ,

i .  A u s f ü h r u n g  u n d  E n t w u r f  v o n  S t a u d ä m m e n .

E s  is t  kein  b loß er Z u fa ll, daß  die P ro b le m e  w a s se rw ir t 
s c h a ft lich e r  A r t  u n d  d ie  d a m it  zu sam m en h än g en d en  W a sse r
b a u a u fg a b e n  n ich t n u r in  E u r o p a , so n d ern  auch in  den  V e r
e in ig ten  S ta a te n  sch on  w ä h re n d  des K r ie g e s  u n d  noch m ehr 
n ach  dem  K r ie g e  in  d en  V o rd e rg ru n d  rü c k te n . N eb en  den 
W a sse rk ra fta n la g e n  u n d  d er W a sse rv e rso rg u n g  g ro ß e r S tä d te  
k o m m en  a b e r  in  d en  V e re in ig te n  S ta a te n  noch h in z u  die A u f
g ab en , d ie  m it d e r B e w ä sse ru n g  g ro ß e r L ä n d e re ie n , m it  den 
H o ch w a sse rre g u lie ru n g e n  Z u sam m en h än gen ; A u fg a b e n , die 
seh r o ft  in e in an d er g re ife n . D ie s  is t  b eso n d ers  au sgesp ro ch en  
in den sü d w estlich en  u n d  in  den w e stlich e n  S ta a te n , w o d ie  
F ru c h tb a rm a c h u n g  w e ite r  W ü ste n lä n d e r eine d e r H a u p ta u f
g a b e n  d e r  n eu eren  Z e it  is t . W äh re n d  a b er d ie  B e w ä sse ru n g  
sich  m e ist a u f m ehr o d er m in d er k ü rz e re  Z e iträ u m e  b e sc h rä n k t 
u n d  z. T . d u rch  d ie  H o ch flu te n  n ach  d er Sc h n eesch m elze  
g e fö rd e rt  w ird , v e r la n g t  d ie W a sse rk ra fta u sn u tz u n g  A n la g e n  
fü r  d a s  g a n ze  J a h r .  D a h e r  k o m m t es, daß  m a n ch m a l b eid en  
Z w e ck en  d u rch  die g le ich en  A n la g e n  g e d ien t w e rd e n  k a n n . 
Ä h n lich  l ie g t  es m it  d e r  W a sse rv e rso rg u n g  g ro ß e r S t ä d t e  
und d er K ra fta u s n u tz u n g . E in  B e isp ie l d iese r A r t  is t  d as  
P le t c h - H e t c h y - P r o j e k t .

N a c h  K rie g se n d e  n ah m en  S t a a t  un d  S ta d t  S a n  F ra n c isc o  
d as P r o je k t  d e r W asse rve rso rg u n g s- un d  K ra fta n la g e  H e tc h - 
H e tc h y  in  A n g r iff . E s  d ien t d e r s tä d tisc h e n  W a sse rv e rso rg u n g  
u n d  ih re r  n äch sten  U m g e b u n g  un d  s t a u t  zu d iesem  Z w e c k e  
den T o u lu m n eflu ß  und seine N eb en flü sse  in  d e r N ä h e  ih re r 
Q uellen  im  S ie rra  N e v a d a -G e b irg e  un d  le ite t  d as  W a sse r  d u rch  
d a s  S a n  Jo a q u in - T a l  und d u rch  d ie  H ö h en zü ge  a n  d er K ü s te  
n ach  S a n  F ra n c isc o . D a b e i w ird  in  d er A u sn u tzu n g  des G e fä lle s  
d er Z u le itu n g  eine gro ß e  A u sb e u te  e le k trisch e r K r a f t  e rz ie lt.
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D a s  P r o je k t  s ta m m t schon a u s  dem  J a h r e  19 0 1  u n d  w urd e  
u n te r d er L e itu n g  d es b ek a n n te n  S ta d tin g e n ie u rs , O ’ S h a u g h -  
n e s s y ,  nach  dem  d er gro ß e  D a m m  s p ä te r  b e n a n n t w u rd e , 
a u sg e fü h rt . A ls  b e ra te n d e r In g e n ie u r w ir k te  Jo h n  D . F r e e -  
m a n , e in  auch  b e i u n s a n e rk a n n te r  F a c h m a n n . E in  B e r ic h t  
a u s  dem  J a h r e  1 9 1 3  em p fieh lt  d as H e tc h -H e tc h y -T a l und  den 
T o u lu m n e -F lu ß  a ls  b illig s te  V e rso rg u n g sq u e lle  m it  zugleich  
g rö ß tm ö g lich e r A u sn u tz u n g .

D ie  A r b e it  w u rd e  m it  dem  B a u  v o n  Z u g a n g sstra ß e n , uipL 
dem  A u sh o lz e n  des T a le s  e in ge le ite t. S o d a n n  w u rd e n  S ä g e 
w e rk e  e rs te llt  u n d  B o h ru n g e n  an  d e r  H a u p tsp e rre n ste lle  
u n d  lä n g s  d e r T u n n e ls  fü r  d ie  W a sse r le itu n g  vo rg e n o m m e n .

D ie  A r b e it  am  H e tc h -H e tc h y -D a m m  se lb st  b eg a n n  m it  
d er G rü n d u n g  so w ie  d er T u n n e la b le itu n g  u n d  so d an n  an  a llen  
T u n n c lp o rta le n  in  den G e b irg sa b sc h n itte n  .der L e itu n g . W ä h 
re n d  des K r ie g e s  sc h r it t  d ie  A r b e it  zu n ä ch st n u r la n g sa m  v o ra n . 
M an  e n tsch ied  sich , den G e b irg sa b sc h n itt  zu e rst fe r t ig z u 
ste llen , u m  m ö glich st b a ld  d ie W a s se rk rä fte  au sn u tz e n  zu kön nen , 
w en n  au ch  v o re rs t  d ie  F e r t ig s te llu n g  d er d rin g lich eren  W a s se r
v e rso rg u n g  in  B e t r a c h t  k a m . E s  d ü rfte  v o n  In te re sse  sein , daß 
e rs t  im  J a h r e  19 2 5  n ach  lan g en  K ä m p fe n  in n e rh a lb  d er s t ä d t i
sch en  V e rw a ltu n g  d ie  E n tsc h e id u n g  au c h  zu g u n sten  des A u s 
b a u e s  d e r p ro je k tie rte n  W a sse rk ra fta u sn u tz u n g  fie l, d ie  z. T . 
s t a r k  b e k ä m p ft  w u rd e . F e r t ig g e s te llt  is t  d ie  48 en g l. M eilen  
lan g e  e le k trisc h e  B a h n , d ie sich  o s tw ä rts  in  d er S ie rr a  vo m  
H e tc h -IIe tc h y -P a ß  e rs tre c k t. D ie  B a h n  e rre ic h t sch ließ lich  
den  P o o p e n a u tp a ß  in  d e r H ö h e  v o n  15 0 0  m , v o n  d o rt s te ig t  
sie zur D a m m sp e rre n ste lle  h e ra b  a u f  H ö h e 1 1 5 0 .

D ie  w e ite re  S tre c k e  b o t gro ß e S c h w ie rig k e ite n , d a  m an  te il
w eise G ra n itw ä n d e  in  6,6  m  B re ite  d u rch stoß en  m u ß te . A lle in  
fü r den B a h n b a u  w a re n  760 000 m 3 A u sh u b  e rfo rd e rlic h , 
w o vo n  d er g rö ß te  T e il G ra n it  w a r. F ü r  d ie  Ü b e rb rü c k u n g  d e r 
v ie le n  sch m alen  Sch lu ch te n , w e lch e  d ie B a h n  k re u z t, w a r  
e tw a  eine h a lb e  M illio n  K u b ik m e te r  H o lz  n ö tig .

U m  eine g e n ü g e n d e  W a sse rv e rso rg u n g  fü r  den B e tr ie b  des 
K ra fth a u s e s  zu g e w ä h rle iste n , w u rd e  eine M eile  u n te rh a lb  des 
L a k e  E le a n o r  eine a u fg e lö ste  E ise n b e to n sp e rre  e rr ic h te t, d ie 
38 0  m  la n g  u n d  2 1  m  h o ch  w a r , m it  20 G ew ö lb en  v o n  j e  
12  m  S p a n n w e ite . D ie  N e ig u n g  d e r  G ew ö lb e, d ie  a u f s t a r k  
b ew eh rten  P fe ile rn  a u fru h e n , b e trä g t  50 D ie  S p e rre  h a t  einen 
g e k rü m m te n  G ru n d riß  un d  so llte  s p ä te r  noch  e rw e ite r t  w erd en . 
D er Q u e rsch n itt  d e r G ew ö lb e  is t  in  h o r iz o n ta le r  E b e n e  ein 
K re is , in  n o rm a le r E b e n e  e in e E llip se .

D ie  n u r ze itw e ilig  b etr ie b e n e  K ra fta n la g e , u n g e fä h r 
10  M eilen  v o m  E le a n o rse e  a b w ä rts , h a t  e in  N u tz g e fä lle  v o n  
10 5  m  u n d  e n th ä lt  d re i F ra n c is tu rb in e n  m it  15 0 0  P S .

A n  d er S p e rre n ste lle  sch ließ en  sich  d ie  T a ls e ite n  zu e in er 
S c h lu c h t  zusam m en , d ie  b e i gew ö h n lich em  W a sse rsp ie g e l 
(au f H ö h e  10 50 ) 20 n i w e it  is t  u n d  a u f  H ö h e  d e r K ro n e  ( 1 15 0 )  
sich a u f  270  m  e rw e ite r t . D u rc h sc h n itt lic h  m u ß te  m an  2 1  in  
t ie f  au ssch a ch te n , um  zu dem  a n steh en d en  F e ls  zu g e la n g en .

D ie  S p e rre  is t  im  S c h w e rg e w ic h ts ty p  m it  H ilfe  d e r G u ß 
b eto n b a u w eise  e rs te llt  u n d  h a tte  n ach  d em  e rste n  A u sb a u  eine 
K ro n e n lä n g e  v o n  200 m  b e i 4 m  B r e it e  u n d  10 0  m  H ö h e . D er 
R a n d  des Ü b e rla u fs  la g  66 m  ü b e r dem  F lu ß . F ü r  d en  e rste n  
B e d a r f  gen ü g te  e in  B e c k e n  v o n  g e rin g e re m  F a s su n g s ra u m ; des
h a lb  w u rd e  d er B a u  d e r S p e rre  in  zw ei A b sc h n itte n  d u rch g e fü h rt .

D e r  z w e ite  A u sb a u  u m fa ß t eine V e rs tä rk u n g  v o n  24 m  
an  d er L u fts e ite  b e i e in er H ö h e v o n  1 1 5  m  und e in er K ro n e n lä n g e  
vo n  300 m  b e i e in er B re ite  v o n  7 m . D e r  Ü b e r la u fra n d  is t  a u f 
K ro n e n h ö h e  d es e rste n  A u sb a u e s  g e h o b e n /w ä h re n d  d ie  H e b e r 
d es e rste n  A u sb a u e s  a u sg e sc h a lte t  sin d .

D e r  e rste  A u sb a u  d er S p e r re  e r fo rd e rte  280 000 m 3, 
d er zw eite  480 000 m 3. D a s  B e c k e n  fa ß t  420  M ill. m 3.

Ü b e r d en  F o r ts c h r it t  u n d  den A u sb a u  d e r  S p e rre  h a t  
L y  d t  in  im  „ B a u in g e n ie u r “  19 2 3  b e r ic h te t .

V o m  B e c k e n  zum  e rste n  E in s c h n itt  ( 12  en g l. M eilen) 
d ien t d a s  F lu ß b e tt  zur W a sse ra b fü h ru n g , so lan ge  noch  n ic h t 
d e r  b eso n d ere  T u n n e l fü r  sp ä te re  N u tz u n g  d ieses W a sse rs  
a u sg e b a u t is t . D e r  e rs te  4 %  en g l. M eilen  la n g e  T u n n e l ko n n te  
n u r vo n  zw ei S e ite n  in  A n g r iff  g en o m m en  w erd en , d a  d er G e-
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b irg ss to c k  zu h och  is t , um  d u rch  F e n ste rsc h ä c h te  zu d em  T u n n el 
h in ab zu sto ß en . D e r  fo lgen d e  1 3  en g l. M eilen  la n g e  T u n n e l 
zw isch en  S ü d a rm  u n d  A u sg le ic h sb e c k en  k o n n te  v o n  zw ei 
P o rta le n , zw ei Z w isc h e n sch ä ch te n  und sieb en  F e n s te rn  in 
A n g r iff  gen om m en  w erd en .

D ie  g e sa m te  L e itu n g  b is  zu d em  groß en  s tä d tisc h e n  e tw a  
1  M ill. m 3 fa sse n d e n  R e s e r v o ir  is t  1 5 0  en g l. M eilen  la n g  und 
e rfo rd e rte  sch o n  m it  R ü c k s ic h t  a u f d ie  E rd b e b e n g e fa h r  große 
V o rs ic h tsm a ß n a h m e n  g egen  B e tr ie b su n te rb re c h u n g e n . N a m e n t
lich  sin d  d ie  T u n n e ls  a u s d iesem  G ru n d e  m it  B e to n  au sg e 
k le id e t  (siehe vo rh e rg e h e n d en  A b sc h n itt)  und  liegen  in  gesund em  
G e ste in . D ie  A n la g e  soll in  e rs te r  L in ie  S a n  F ra n c isc o  m it 
1 ,4  M ill. m 3 p ro  T a g  re in en  G e b irg sw a sse rs  v e rso rg e n . D ab e i 
w e rd e n  n ach  d e r F e r t ig s te llu n g  des K ra fth a u s e s  m eh r als 
1 3 0  000 P S  o d er 720  M ill. k W h  p ro  J a h r  e rz e u g t. W en n  m an 
b ed en k t, daß  S a n  F ra n c isc o  in  den le tz te n  Ja h r e n  a lle in  360  M ill. 
K ilo w a tts tu n d e n  v e rb ra u c h te , so  w ird  d ie  B e d e u tu n g  d er A n lage  
v e rs tä n d lic h .

D e r  A u sb a u  d er gan zen  A n la g e  so ll d e r in d u strie llen  E n t 
w ick lu n g  zu g u te  kom m en , d ie  z. Z . au s  M an g e l an  W asser und 
e le k tr isch e r K r a f t  in s S to c k e n  g e ra te n  ist .

E in e  A u sb e u te  v o n  250  000 P S  d u rch  A u sn u tz u n g  des G e
fä l le s  vo n  d er h ö c h ste n E rh e b u n g  (2400 — 30 0 0 0 1) zu d er fü r  h ä u s
lich en  B e d a r f  g e d a c h te n  P r ie s ta n la g e  is t  in  A u ss ic h t genom m en.

N e b e n  d ieser b ed eu ten d en  A n la g e , d eren  A u sb a u  schon 
seh r w e it  v o rg e sc h ritte n  is t , w u rd e  in den le tz te n  Ja h re n  
e in e R e ih e  an d e re r z. T . fe r t ig g e s te llt , z. T . in A n g r iff  genom m en 
u n d  n ich t w en ig e  en tw o rfen . V o n  d en  w e stlich  d es M ississip p i 
zur V e r fü g u n g  steh en d en  7 2 %  d e r 'g e s a m te n  W a s se rk rä fte  des 
L a n d e s  se i noch  a u f d a s  g ro ß zü g ig e  P r o je k t  des P it -R iv e r -  
G e b ie ts  h in gew iesen , d a s  m it d er Z e it  e in e K e t t e  v o n  A nlagen  
m it rd . 670 000 P S  sc h a ffe n  so ll. S ch ließ lich  d a r f  h ie r  das 
P r o je k t  d es m ä c h tig e n  C o lo ra d o stro m s n ic h t u n erw äh n t 
b le ib en , d a s  a lle rd in g s  noch  n ich t a u sg e re ift  is t , a b e r  seit 
J a h r e n  die F a c h w e lt  b e sc h ä ft ig t .

W ir  erseh en  so n ach , daß  die g ro ß en  A u fg a b e n  in  dieser 
R ic h tu n g  im  W esten  a u sg e fü h rt  w erd en , w a s  d a m it  zusam m en
h ä n g t, daß  a lle  m öglich en  B e tr ie b e  u n d  n ich t z u letz t d ie  la n d 
w ir tsc h a ft lic h e n  B e tr ie b e  d ieses  fru c h tb a re n  L a n d e s  elektrisch en  
S tro m  b rau c h en , d e r fü r L ic h t , H e izu n g , zum  K o c h e n , zum 
P u m p e n  fü r B ew ä sseru n g sz w e ck e , zum  T ro c k n e n  u n d  zum 
G efr ie ren  u sw . b e n ö tig t  w ird . E in z e ln e  a u sg e fü h rte  S ta u a n la g e n , 
w ie  sie z. B .  in  A r iz o n a  in  dem  le tz te n  Ja h rz e h n t  e n tsta n d e n  sind, 
h a b en  sch on  je t z t  v e rm o ch t, a u s  e in er W ü sten g egen d  fru c h t
b a re s  L a n d  zu sch affen .

D ie  H a u p ta u fg a b e  is t  h ie r  d ie  E rs te llu n g  d er gro ß en  S ta u 
m a u e rn  u n d  K ra fth ä u s e r . H ie r  w erd en  B a u w e rk e  v o n  A b m essu n 
gen  e rs te llt , d ie n ich t n u r an  s ich  b ea c h te n sw e rt  sind , sondern 
d ie  d em  F a c h  m an n  G e le g e n h e it zu v ie lse it ig e n  E r fa h ru n g e n  g eb en .

B e i  den E n tw ü rfe n  v o n  S ta u m a u e rn  is t  in  den le tz te n  Ja h re n  
n ic h t se lten  d e r W a h l d e r  K o n s tru k t io n s a r t  eine le b h a fte  D is
k u ssio n  in  d e r F a c h w e lt  v o ra u sg e g a n g e n . D ie  F ra g e , ob  d er Sch w er- 
g e w ic h tsm ä u e r , d e r B o g e n sta u m a u e r  o d er d e r au fg e lö ste n  B a u 
w eise  d e r V o rz u g  gegeb en  w e rd e n  so ll, fe rn e r  d ie  G ren ze  für 
d eren  A n w e n d b a rk e it  is t  d u rch  d ie  m a n ch m a l seh r leb h aften  
B e sp re c h u n g e n  d er le tz te n  J a h r e  d u rch a u s noch  n ic h t g e k lä rt.

D ie  a u fg e lö ste n ' E ise n b e to n ta lsp e rre n , d ie e tw a  b is  zu 50 ni 
H ö h e a u sg e fü h rt  w u rd en , w ie  sie  v o n  b ekannten- F ach leu ten  
a ls  o b ere  G ren ze  fü r  d ie  A n w e n d b a rk e it  an gen o m m en  w ird, 
w erd en  in  v ie le n  F a c h k re ise n  seh r s t a r k  b e k ä m p ft . D och  liegt 
n ic h t se lten  d er F a l l  v o r , w o  w irtsc h a ft lic h e  V o rau ssetzu n gen  
d ie  A n w e n d b a rk e it  d ieser B a u w e ise  b ed in gen . W o  m an 
S c h w ie rig k e ite n  in  d e r M a te ria lz u fü h ru n g  h a t , w erd en  die 
k le in en  M assen  b e i d en  a u fg e lö ste n  T a ls p e rre n  n ic h t  oh ne E in 
flu ß  a u f d ie  W a h l des S y s te m s  se in . E s  so ll au ch  n ich t uner
w ä h n t b le ib en , daß  d e r U n g lü c k s fa ll an  d e r G le n o sp e rre  und 
an d e re  in  N o rd a m e rik a  a u fg e tre te n e  M ä n g e l a n  E ise n b e to n 
ta lsp e rre n , d ie  an  sich  w e n ig er m it  d em  K o n stru k tio n ssy ste m  
a ls  m it  d er A u sfü h ru n g  zu tu n  h ab en , au ch  d o rt w ie  andersw o 
g e g e n  d ie  A n w e n d u n g  v o n  E ise n b e to n ta lsp e rre n  in s Treffen  
g e fü h rt  w erd en . (F o rtse tz u n g  fo lgt.)
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A M E R I K A N I S C H E  V E R S U C H E  M I T  N I E T V E R B I N D U N G E N  B E I  A N W E N D U N G  V O N  
V E R S E N K N I E T E N  U N D  E R H A B E N E N  N I E T K Ö P F E N .

Von M agistratsbaurat D r.-Ing. L u z  D avid, Berlin.
B eric h t n ach  E n g in e e r in g  R e c o rd  vo m  24. 12 . 19 2 5 . U rsp ru n g sa b h a n d lu n g  is t  d er soeben ersch ien en e V ersu ch sb er ic h t der

U n iv e rs itä t . W i s c o n s i n .

N a c h  dem  B e r ic h t  d er U n iv e rs itä t  W iscon sin  sin d  im  
ganzen  16 8  V e rsu c h sstü c k e  u n te rsu c h t w o rd en . D e r  V e r 
fasser des U n iv e rs itä ts b e r ic h ts , P ro f. J .  B .  K o m m e rs , b e
rich tet, daß  d re i G ru p p e n  v o n  V e rsu c h e n  g e m a ch t w u rd en . 
U nd zw ar h a n d e lte  es s ich  e rs te n s  um  e in ige  Ü b e rla p p u n g s
verb in d u n gen  und e in ige  V erb in d u n g e n  d u rch  e in se itige  D e c k 
lasch en  m it  D ic k en  v o n  6 ,4  — 1 9 , 1  m m  u n d  N ietd u rch m essern  
von 9 ,5  — 2 5 ,4  m m  b e i P la ttc n b re ite n  v o n  6 3 ,5  — 8 2 ,7  m m . 
D era rtig e  V ersu ch e  sin d  im  g an zen  54  g e m a ch t w ord en . W e ite r
hin sin d  a ls  zw eite  S e r ie  96 V ersu ch e  a n g e fe rt ig t  w ord en  m it
12 ,7  m m  s ta rk e n  P la t te n  b e i 1 9 , 1  m m  N ie ten , e b e n fa lls  in  
Ü b erlap p u n g sfo rm , m it e in se itig e r D ec k la sch e  und sch ließ lich  
auch m it  b e id e rse it ig e n  D ec k la sch e n  m it  1 ,  2 u n d  3 N ie ten  
in ve rsch ie d e n a rtig e n  A n o rd n u n gen . E n d lic h  k o m m t noch 
die d r it te  S e r ie  v o n  18  V e rb in d u n g e n  in  B e t r a c h t  m it  d o p p e l
se itig er D c c k la sc h e , m it 2 und 3 N ie ten  a u f- je d e r  S e ite  (N iet- 
0  15 ,9  u n d  1 9 , 1  m m ); h ie r  h a tte n  d ie  gesto ß en en  F la c h e ise n  
eine D ic k e  v o n  24,4  m m . D ie  V e rsu c h ss tü c k c  d er e rsten  und 
dritten  S e r ie  w u rd e n  le d ig lic h  a u f  Z u g  e rp ro b t. V o n  d er 
zw eiten S e r ie  sin d  e in ige  a u f  Z u g  u n te rsu c h t w ord en , fe rn e r  
einige au ch  a u f  B i e g u n g ,  w o b e i d ie  d u rch  N ie tu n g  v e rb u n 
denen F la ch e ise n  a n  b eid en  E n d e n  u n te rs tü tz t  w u rd e n  u n ter 
A u fb rin gu n g  e in er E in z e lla s t  g e n a u  in  d er M itte .

S ä m tlic h e  N ie tlö c h e r sin d  3 ,2  m m  k le in e r g e sta n z t und  
nachher a u f einen D u rch m esse r a u fg e rie b e n  w o rd en , d er 1 ,6  m m  
größer w a r  a ls  d e r S c h a ftd u rc h m e sse r  d er N ie te .

D ie  e rre ich ten  H ö c h stfe s t ig k e ite n  d er N ie tv e rb in d u n g e n  
sch w ankten  zw isch en  5400 und 6 250  kg/cm 2 des N ie tq u e r
schnitts. E in ig e  V e rsu ch sstü c k e  m it  ü b e rla p p te n  N ie tu n g en  
h atten  eine S c h e r fe s t ig k e it  v o n  5400 kg/cm 2 b e i n orm alem  
Setz- u n d  Sch ließ k o p f, 5760 kg/cm 2 b e i n o rm a le m  S e tz k o p f 
erhaben und v e rse n k te m  S e tz k o p f, un d  ru n d  eb en so v ie l, 
wenn d ie  N ie te  b e id e rse itig  v e r s e n k t  w aren .

D ie  Z u g fe s tig k e it , bezogen  a u f den N e tto q u e rsc h n itt  d er 
V erb ind u ng, sc h w a n k te  zw isch en  15 7 0  und  5600 kg/cm 2 *) und  
schließlich d ie  B ie g u n g s fe s t ig k e it  zw isch en  3600 u n d  1600  
kg/cm2. B e i  den Z u g v e rsu c h e n  k a m e n  ü b rig en s  n u r  v ie r  V e r 
suchsstücke in fo lg e  R e iß en s  d e r F la ch e ise n  zu B ru c h . A c h t  
andere V erb in d u n g e n  ze ig ten  w ied eru m  R is s e  a m  F la c h e ise n 
rande od er ru n d  um  d ie  N ie tlö ch e r, in fo lg e  d e r Z u g b e a n 
spruchung. In  72  F ä lle n  m it  v e rse n k te n  N ie ten  k a m  n u r eine 
einzige V e rb in d u n g  d a d u rch  zu B ru c h , daß  in  d er L a sc h e  
ein R iß  q u e r d u rch  d as  N ie tlo ch  e n tsta n d , o ffe n k u n d ig  w a r 
hier d ie N ie ta rb e it  sch lech t d u rc h g e fü h rt . In d e sse n  ze ig ten  
zahlreiche N ie tv e rb in d u n g e n  A u sw e itu n g e n  d e r  N ie tlö ch cr , die 
in ein igen  F ä lle n  3 ,3  m m  b etru g e n .

D u rch  d ie  B ie g u n g sb e a n sp ru c h u n g  k a m  n ich t ein  e in 
ziges V e rsu c h sstü ck  zu B ru c h , ob g le ich  6 S tü c k  b is  a u f

*) Offenkundig meint hier der amerikanische Bericht: je nach Zahl 
der vorhandenen Anschlußniete.

57  — 89° zu sam m en geb o gen  w a re n . Je d o c h  rissen  b ei 4 v o n  
d iesen  die u n teren  D eck la sch cn  in fo lg e  B ie g e z u g b e a n sp ru ch u n g .

Z u s a m m e n f a s s u n g .

P ro f. K o m m e rs  z ieh t den Sch lu ß  a u s  den  V ersu ch en , 
d aß  le tz te n  E n d e s  d ie  N ie tve rb in d u n g e n  m it  v e rse n k te n  N ie ten  
g le ich w ertig  sin d  je n e n  m it erh ab en en  N ie tk ö p fe n , und  zw ar 
in b ezu g  a u f  A b sc h eren . D a s  G l e i t e n  b ei G e b ra u c h sla st  
is t  je d o ch  3- b is 8 m al so g ro ß ; im  a llgem ein en  is t  au ch  die 
S ta r rh e it  n ich t a lle in  b ei Z u g-, son d ern  au ch  b ei B ie g u n g s 
b ean sp ru ch u n g  n ich t g le ich w ertig .

A u f  d iese  W eise  b e stä tig e n  d iese E rg e b n isse  und  e rw e ite rn  
ü b erd ies  noch d ie  E rk e n n tn isse  a u s  frü h e ren  V ersu ch e n , d ie 
j a  eb en fa lls  k le in e  o d er g a r  kau m  w a h rn eh m b a re  F e s t ig k e its -  
U n tersch iede zw isch en  V erse n k v e rb in d u n g e n  und so lch en  m it 
e rh ab en en  N ie tk ö p fe n  au fw iesen . A u c h  zeigen  d ie  V ersu ch e , 
d aß  d ie  ü b lich e  F o rd e ru n g  v ie le r  In g e n ie u re , fü r  V e rse n k 
n ie te  g e r in g e re  B e a n sp ru ch u n g e n  zu zu lassen , u n b e rec h tig t ist.

S c h l u ß  b e t r a c h t u n g .

W en n  m an  d ie  vo rste h e n d e n  V e rsu ch se rg e b n isse  a u f  d ie 
h iesig en  V e rh ä ltn isse  ü b e rträ g t , so kan n  w o h l g e sa g t  w erd en , 
daß  au ch  fü r  u n s d iese V ersu ch e  v o n  groß em  In te re sse  sin d . 
F ra g lo s  h a n d e lte  es s ich  um  ein en  a u ß ero rd en tlich  h o c h 
w e r t i g e n  S t a h l ,  d er fü r d ie  N ie tu n g  in  A n w e n d u n g  g e 
k om m en  is t  (openhearth  s t ru c tu r a l steel), e in en  M a rt in s ta h l; in 
fo lged essen  m ü ß ten  n a tu rg e m ä ß  die erz ie lten  E n d fe s tig k e ite n  
fü r  u n ser g e b rä u c h lich e s  B a u m a te r ia l en tsp rech en d  z u rü c k 
g e se tz t  w erd en . A u c h  w ird  m a n  n ich t m it  S ich e rh e it  b e
h a u p te n  kön nen , daß  d as V e rh ä ltn is  d e r F e s t ig k e it  v o n  N ie t 
v e rb in d u n g e n  m it  gew ö h n lich en  N ie tk ö p fe n  zu so lch en  m it  
V e rse n k n ie ten  u n b e d in g t eben so  g ü n stig  b e i S t  48 und  S t  37  
a u sfa lle n  w e rd e  w ie  b e i dem  te u e ren  am e rik a n isch en  h o ch 
w e rtig e n  S ta h l. Im m e rh in  k a n n  b e h a u p te t  w erd en , daß  bei 
d er v e rh ä ltn ism ä ß ig  groß en  S e lte n h e it  v o n  V erse n k -N ie t-
v e rb in d u n g e n  (insbesond ere m it  b e id erse itig em  V ersen k ) und 
m it R ü c k s ic h t  d a ra u f, daß  m eist im m e r n u r w e n i g e  N ie te
des g a n zen  S t ü c k e s  v e r s e n k t  h e rg e ste llt  sind , so lch e V e rse n k 
n ie ten  g l e i c h  g r o ß  b e a n s p r u c h t  w e rd e n  kön nen  w ie  g e 
w ö h n lich e  N ie tu n g en .

A lle rd in g s  b e stä tig e n  d ie  a m e rik a n isch en  V ersu ch e , daß 
d ie  F o rm ä n d e ru n g e n  d er V e rb in d u n g e n  m it  V erse n k n ie ten
n ich t u n erh eb lich  sin d , w e il d e r G le itw id e rsta n d  re c h t gerin g  
is t . A u s  d iesem  G ru n d e  w ü rd e  in  jen em  se lten en  F a lle , w o 
ein  A n s c h l u ß  n u r  a u s  V e r s e n k n i e t e n  b esteh t, und  n ich t 
a n d e rw eitig e  V o rk e h ru n g en  gegen  V ersch ie b u n g en  g e tro ffe n  
sind , d ie  z u lä ss ig e  B e a n sp ru c h u n g  h e ru n terzu setzen  sein , um  
d ie  g l e i c h e  S ic h e rh e it  zu erz ie len  w ie  in  den n o rm a l g en ie teten  
B a u te ile n .

B e r l i n ,  den 10 . J a n u a r  19 2 6 .

Ü B E R  R E C H E N P R O B E N  B E I  D E R  B E R E C H N U N G  S T A T I S C H  U N B E S T I M M T E R  S Y S T E M E .

Von D r.-Ing. R u d o lf  Gärtner, K öln-D üsseldorf.

Ü b e rsich t. E s  werden Rechenproben fü r statisch unbestimmte 
Systeme angegeben, wenn der endgültige M om entenverlauf bekannt 
ist. Ferner wird angegeben, welche Proben notwendig und hin
reichend sind.

E s  is t  zu  b egrü ß en , daß  D r .- In g . G . W o rch  in  H e ft  16 , 
Ja h rg a n g  19 2 5 , des „ B a u in g e n ie u r s “  R e c h e n p ro b e n  fü r  v ie lfa c h  
statisch u n b estim m te  S y s te m e  a n geg eb en  h a t . N a c h fo lg e n d  
sollen noch w e ite re  P ro b e n  b esp ro ch en  w erd en , d ie fü r  a lle

s ta tisc h  u n b estim m ten  S y ste m e , au ch  e in fach e , g e lte n , jed o ch  
b ish e r le id er v ie l zu w en ig  b e k a n n t g ew o rd en  sin d . S ie  können 
ve rw e n d e t w erd en , w en n  d e r  e n d g ü ltig e  M o m e n te n v er la u f e r 
m itte lt  is t . D ie se r  F a l l  lie g t  h ä u fig  v o r :

1 .  B e i  P rü fu n g  v o n  B e re ch n u n g e n  d u rch  S a c h v e rs tä n d ig e  
od er d ie  B a u p o liz e i,

2 . b e i A n w en d u n g  v o n  R a h m en fo rm e ln .
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A b e r  au ch  so n st  so llte  m an  d ie  M üh e n ic h t sch euen  u n d  
d ie  en d gü ltig en  M om en te a u ftra g e n . B e so n d e rs  b e i den m eh r
fa c h e n  R a h m e n  m ü ssen  b e i A n w en d u n g  vo n  R a h m en fo rm e ln  
v ie le  K o e ff iz ie n te n  b erech n et w erd en , w o b e i le ic h t  e in  F e h le r  
u n te rla u fe n  k a n n . D e sh a lb  so llten  h ie r  im m e r P ro b e n  v o r 
gen o m m en  w erd en .

V o ra u sse tz u n g  is t  n u r, daß  b e i d e r  B e s tim m u n g  d er s ta tisc h  
u n b e stim m te n  G röß en  d ie  N o rm a l- u n d  Q u e rk rä fte  so w ie  d ie 
A u fla g e rb e w e g u n g e n  v e rn a c h lä s s ig t  w u rd en , w ie  j a  u n te r 
n o rm alen  F ä lle n  a llg e m e in  ü b lich  is t .

D e n  P ro b e n  lieg en  d ie  b e k a n n te n  M oh rsch en  S ä tz e  ü b er 
d ie  V e rsch ie b u n g , V erd reh u n g  u sw . zu g ru n d e.

E n tsp re c h e n d  d em  S a tz e :

„ D ie  V ersch ie b u n g  des R o lle n la g e rs  e in es fre i au flieg en d en  
R a h m e n trä g e rs  in  d e r  R ic h tu n g  d e r A u fla g e r  is t  g le ich  dem

re d u z ie rten  |-|c—fa c h e n j s ta tisc h e n  M om en t d e r  a ls  L a s te n  b e 

tra c h te te n  M o m en ten fläch en  a u f d ie  V e rsc h ie b u n g sr ic h tu n g “  
e rg ib t  sich

Probe x: Zweigelenkrahmen.

D a s  r e d u z i e r t e  ( j - - f a c h e j  s t a t i s c h e  M o m e n t  d e r

a l s  L a s t e n  b e t r a c h t e t e n  M o m e n t e n f l ä c h e n  a u f  d ie  
G e l e n k a c h s e  m u ß  N u l l  s e in .

S e lb s tv e rs tä n d lic h  k a n n  auch  je d e r  e in ge sp a n n te  R a h m e n  
a ls  Z w e ig e le n k ra h m en  a u fg e fa ß t  w erd en , w en n  d ie  E in 
sp an n u n gsm o m en te  a ls  ä u ß e re  K r ä f t e  w irk e n d  g e d a c h t w erd en . 
E b e n so  kan n  m an  in  e in em  m e h rfa ch e n  R a h m e n  ein en  T e il 
zw isch en  zw ei F u ß g e le n k e n  h erau ssch n eid en , d a  m an  d ie  
W irk u n g e n  an  d en  S c h n itts te lle n  a ls  ä u ß e re  K r ä f t e  b e 
tra c h te n  k a n n .

S a t z :  D ie  V erd reh u n g  d es fre ien  E n d e s  e in es K ra g tr ä g e r s  
is t  g le ich  d e r Su m m e d e r a ls  L a s te n  b e tra c h te te n  red u z ierten  
M o m en ten fläch en . H ie ra u s  e rg ib t  s ic h :

Probe 2 : Eingespannter Balken oder Rahmen.

D i e  S u m m e  d e r  r e d u z i e r t e n  M o m e n t e n f l ä c h e n  
m u ß  N u l l  s e in .

H ie r  g i lt  w ie  ob en , daß  m an  e in en  m e h rfa ch e n  R a h m e n  
d u rch  S c h n itte  z e rle g t  d en ken  k an n .

S a t z :  D ie  V ersc h ie b u n g  d es fre ie n  E n d e s  e in es K r a g 
t rä g e rs  in  e in er b e lie b ig e n  R ic h tu n g  is t  g le ich  dem  sta tisch e n  
M o m en t d e r  a ls  L a s te n  b e tra c h te te n  re d u z ie rten  M onienten- 
flä ch e n  a u f  eine in  d e r b etre ffen d e n  R ic h tu n g  d u rch  d a s  fre ie  
E n d e  gezo gen e  A c h se . H ie rn a c h  e rg ib t  s ic h :

Probe 3 : Eingespannter Rahmen.
D a s  s t a t i s c h e  M o m e n t  d e r  r e d u z i e r t e n  M o m e n t e n 

f l ä c h e n  a u f  e i n e  v e r t i k a l e  A c h s e  d u r c h  e i n e n  A u f 
l a g e r p u n k t  m u ß  N u l l  s e in .

B e m e rk u n g  w ie  b e i 2.

S a t z  a ) :  D ie  W in k e lv e rd re h u n g  a m  A u fla g e r  e in es fr e i 
au fliegen d en  T rä g e rs  is t  g le ich  d er b e tr . A u fla g e r re a k t io n  d er 
a ls  L a s te n  b e tra c h te te n  re d u z ie rten  M o m en ten fläch e .

S a t z  b ) : B e i  e in em  k o n tin u ie rlich e n  T rä g e r  m uß die
W in k e lv e rd re h u n g  lin k s  vo m  A u fla g e r  g le ich  groß  u n d  e n t
ge g e n g ese tz t g e r ic h te t  se in  d e rje n ig e n  re c h ts  v o m  A u fla g e r .

D a h e r  

Probe 4 : Kontinuierlicher Träger und Rahmen 
mit Pendelstützen.

,t t .B'J. I B"m.

Abb. 1 .

l i n k e n  F e l d e s  p l u s  d e s  r e c h t e n  F e l d e s  e i n e s  in  
d e n  b e t r e f f e n d e n  A u f l a g e r p u n k t e n  d u r c h s c h n i t t e n  
g e l a c h t e n  T r ä g e r s  m u ß  N u l l  s e i n  
(s. A b b . 1) . s ------------ a o a -

M an  k a n n  n a tü rlic h  den  R ie g e l 
eines m eh rfach en  R a h m e n s  a ls  k o n 
tin u ier lich e n  T rä g e r  b e tra c h te n  und 
T e ile  ab tren n en .

A ls  B e i s p i e l  so ll d e r in  o b en  angezo gen em  A rtik e l 
a n geg eb en e  R a h m e n  u n te rsu c h t w erd en . D a b e i w ird  aber 
e in e Ä n d eru n g  g e tro ffe n , d ie  s ich  in  d e r P r a x is  g u t  b e
w ä h r t  h a t .

E s  w ird  n ä m lich  n ic h ts  ü b e r d ie  V o rze ich en  d er B ie g u n g s
m o m en te a u sg e sa g t, so n d ern  d ie  F e stse tz u n g  g e tro ffe n , daß

I I
3s

eagm
C3 Çj 
«OOlci ci

" 0 A 8 0 6 9 rv  % ^

5,087519

r1.33V3‘i

_ 0
1,908 927w

■fîTTîJIIIIÎI
1,339395 ru '1,781'1,781591rv *1993561,193561m

c m2,132552m  '  2,133553m 1,319161m

Abb. 2 .

d ie  B ie g u n g sm o m e n te  a u f d e r Z u g se ite  a u fg e tra g e n  w erden. 
D ie se  F e stse tz u n g  is t  w e it  w e n ig er w illk ü r lich  un d  h at 
noch den V o rte il, daß  m an  b e i E ise n b e to n k o n stru k tio n e n  
u n m itte lb a r  seh en  k a n n , .w o d ie  E ise n  lieg en  m üssen  (A b b . 2).

B e i  E r m it t lu n g  d er M om en ten -

d ie  in n en  lieg en d en  F lä c h e n  p o s it iv , d ie  
auß en  liegen d en  n e g a t iv  angen o m m en . 
F ü r  e in en  M itte ls t ie l is t  d a n n  fü r  d ie  
P ro b e  d as  M o m en t p o s it iv  o d er n e g a t iv , 
je  n ac h d em  in  w e lch em  d e r  b en a ch 
b a rte n  R a h m e n  m an  s te h t.

Abb. 3 .D a  b e i a llen  P ro b e n  z u n äch st 
d ie  re d u z ie rten  M o m en ten fläch en  n ö tig
sind , w ird  m an  d iese  v o r  a lle m  b estim m en . D abei 
is t  es am  e in fach sten , sä m tlich e  d u rch  G e ra d e  ab gegren zten  
F lä c h e n  in  D re ie c k e  u n d  R e c h te c k e  zu zerlegen , d a  s ich  von

D ie  S u m m e  d e r  A u f l a g e r r e a k t i o n e n  d e r  a l s  L a s t e n  
b e t r a c h t e t e n  r e d u z i e r t e n  M o m e n t e n f l ä c h e n '  d e s

Abb. 4.

d iesen  am  le ic h teste n  d ie  S c h w e rp u n k te  b estim m en  lassen.
D ie  p a ra b o lisc h en  F lä c h e n  z e rle g t  m an  in  P a ra b e ln , deren

2 . • 
F lä c h e  — f  l is t , ■wobei m e ist n och  g e ra d e  T e ile  verbleiben

(s. z. B .  A b b . 3).

I n  u n serem  F a lle  e rh ä lt  m an  fo lgen d e  re d u z ie rte  F läch en . 
D ie  P fe ile  d e r  p o s it iv e n  F lä c h e n  w u rd e n  so  gezeichnet, 
daß  sie  in  d en  R a h m e n  h in e in ze ig en , w ä h re n d  d ie  negativen  
v o m  R a h m e n  n ach  au ß en  fü h re n . A lso  is t  e in  und 
d iese lb e  F lä c h e  p o s it iv  o d e r  n e g a t iv , je  n ach d em  in 
w e lch em  R a h m e n  m a n  s te h t . D ie  F lä c h e n  w irk e n  bei 
P ro b e  1  und  2 a lle  in  h o r iz o n ta le r  R ic h tu n g , b e i P robe  3 
und  4 in  v e r t ik a le r  (in d e r  Z e ich n u n g  n ic h t  angedeu tet, 
A b b . 4).
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F ’i - j  -4,5- i2,ow =  36w

K  =  5,087519 • w  =  30,525 114 w

F3 =0,48064 • w =  2,88384 w

F'4 =  0,480 64 •• w  =  2,883 84 w

; j2 0
F 6 =0,334268— ^— w =  2,005608 w

f ;  =  1,908 9 2 7 - - ^ -  w =  7,635708 w

F7 =  1,334 345 ' W =  5,337 38 w

/ 12 0
F 8 =  1,000 076 — w =  6;ooo 456 w

Fg =  0,850 998 ■ w =  5,105 988 w

, g
F io =  2,132 552 • w =  8,530 208 w 

' 8
F u -  1,781591 • ~ — w =  7,126364 w 

Fjo =  0,930 593 • — w =  4,1876685 w

F'is =  0,925 292 • — v/ =  4,163 814 w

' 8
F u  =  2,138 553 • ~ r : w  =  8,554 212 w

F iö =  1,793 56i • —|  -  w =  7,174 244 w 

F '6 =  0,868 269 • — -  w =  4,775 479 5 w

F 17 =  0,983 832 • W =  5,411 O76 W

F ',s =  I>319 76i • y- w =  7,918 566 w 

F 'g =  0,983 832 • w  =  5,902 992 w

Probe 1 .
R a h m e n  o, 1 :

X  F' = f ;  -  f ;  -  f ;  -  f ; -  f ; + f ;  -  f ;
=  W (36 — 30,525 1 14 — 2,883 84 — 2,883 84

— 2,005 60S +  7,635 708 — 5,337 38) =  — 0,000 074 w.

R a h m e n  1 ,  2 :

S  F ' =  -  F6 +  f ;  +  f ;  -  f ;  +  F'10 -  F'n
-  W (— 7,635 708 +  5,337 38 -1- 6,000 456 — 5,105-988

+  8,530 20S — 7,126 364) =  — 0,000 016 w.

R a h m e n  2 , 3 :

S  F ' =  -  F 'l0 +  F 'u +  Piz -  F 'l3 +  F U -  F '.5
=  w (— 8,530 208 +  7,126 364 +  4,187 668 5 — 4,163 814

+  8,554 2 12 — 7,174 244) =  0,000 021 5 w.

R a h m e n  3, 4 :

2  v = -  f 'u + f ; 5+ f ; g_  f ' „ + f ; 8 -  f ; 9
=  w (— 8,554 212 +  7,174 244 +  4,775 479 5 — 5,4 i 1076

+  7,918 566 — 5,902 992) =  0,000 009 5 w.

Probe 2 .
R a h m e n  0 , 1 :

S 0,1 =  F'i -  F 2 y  -  F 's j  ■ 6 ,0 -  (F; +  Ą ) • 6,0

I T~*/ r>ł 2 / '
+  F G-^ F ?-  - 6 ’0

=  w (36 • 3,0 — 30,251 14 • 2,0 — 2,883 84 • 4,0 — 4,889 448 • 6
+  7,635 708; 2,0 — 5,337 38 • 4,0) =  -  0,000 38 w .

R a h m e n  1, 2:

S ¡ 2 =  -  Fß • 2,0 +  Fl • 4,0 +  (Fg — Fg) • 6,0 +  F ’ 0 • 2,0— F'u • 4,0 
=  w ( -  7,635 798 • 2,0 +  5,337 38 • 4 +  0,894 468 • 6,0

+  8,530 208 • 2,0 — 7,126 364 • 4,0) =  — 0,000 028 w.

R a h m e n  2, 3 :

S 23 =  — F 10 • 2,0 +  F u  • 4 +  (F12 — F 13) • 6 ,0 +  F i4 • 2 — F 15 • 4 
=  w (— 8,530 208 ■ 2,0 +  7,126364 ■ 4 +  0,023 854 5 ■ 6

+  8,554212 - 2 -  7,174 244 - 4) =  — 0,000385 w.

R a h m e n  3, 4 :

S 34 =  — F u ■ 2>° +  f '15 • 4,0 +  (F',6 — F '7) • 6,0 +  F j8 • 2,0 F j9 4,0
=  w (8,554 212 ■ 2,0 +  7,i74 244 ■ 4,o -  0,635 596 5 ■ 6,0

+  7,918 566 ■ 2,0 — 5,902 992 • 4,0) =  0,000137 w.

Probe 3 .

R a h m e n  o, x:

s ö,5= - f ; , - ^ - f ; | - i 2 + ( F j  -  Fi) • 12
=  w (— 2,88384 • 4 — 2,005608 • 8 +  2,298328 • 12) =  — 0,000288 w.

 ̂ R a h m e n  1, 2:

Si,6 =  F 8r j  Fg — • 12 +  (F10 F u ) • 12
=  w (6,000 456 • 4 — 5,105 988 • 8 +  1,403 844 • 12) =  0,000 038 w.

R a h m e n  2, 3:

s;,-  =  f ^  |  -  f , 3 j  ■ 9 + ( f ;4 -  f ’J5) ■ 9
=  w (4,187668 5 -3 —4,163814 -6+1,379968 • 9) =  — 0,000 1665 w 

R a h m e n  3, 4:

s ; .9 = ( ~ f ; 4 + f ’15) . „ + f ; 6 | . i i  -  f '17 -h .

=  w  1,379968. 11 + 4 ,7 7 5 4 7 9 5 - j  • 1 1 — 5 4 1 10 7 6 - - y ) .
=  — 0,000 077 w.

Probe 4 .

A 5,6 +  A 6,7 =  —  F 4 y  —  F 5  ~  +  J

=  w |— 2,883 84 • - i— 2,005 60S --7“- +  6,000 456 • ~

 5,105 988 • y )  =  — 0,000 044 W-

Ebenso kann man noch A 87 +  A -s oder A 78 +  A 89 als 
Probe aufstellen. Die Summen müssen Null ergeben.

E s  ist noch die Frage, welche von den Proben notwendig 
und auch hinreichend ist.

D a muß vor allem nochmal auf den A rtikel Worch zu
rückgegriffen werden. Dort werden unter 3. die 3 Gleich
gewichtsbedingungen ^ H = o ,  V  =  o, ^  M =  o in irgend 
einem Punkte als Probe angegeben. Daß diese drei Bedingungen 
bei einem statischen System , ob bestimmt oder unbestimmt, 
erfüllt sein müssen, ist selbstverständlich. Diese Bedingung ist 
also unbedingt notwendig, aber natürlich absolut n ic h t  h in 
r e ic h e n d .

B e w e is :  Man erhält den endgültigen Momentenverlauf, 
wenn man den Grundfall mit den Fällen X , bis Xu summiert. 
.Wenn dabei sämtliche X  falsch erm ittelt sind, z. B . doppelt: 
so groß, und nur die Gleichgewichtsbedingungen in allen Fällen 
richtig, so ist diese Bedingung durchweg erfüllt und die statisch 
unbestimmten Größen doch falsch.

Daß dies sehr wohl möglich ist, sieht man dadurch ein, 
daß die X  ja  als äußere Lasten betrachtet werden können. 
Leider wird dieser Umstand sehr häufig verkannt und, wenn 
diese Probe stimmt, schon angenommen, die Berechnung sei 
richtig. E s  muß m it  N a c h d r u c k  d a r a u f  h in g e w ie s e n

V
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w e r d e n ,  d a ß  d i e s  n i c h t  d e r  F a l l  i s t .  D ie  P ro b e  h a t  m it 
den s ta t isc h  u n b estim m ten  G rö ß en  e ig en tlich  g a r  n ich ts  zu 
tun , son d ern  m uß b ei je d e m  sta tisc h e n  S y s te m  e rfü llt  sein .

S a t z :  A ls  n o tw e n d ig  und h in re ich en d  fü r  d ie  r ic h tig e  
E rm itte lu n g  d e r s ta tisc h  u n b estim m ten  G röß en  m üssen  so 
v ie l P ro b e n  d er A r t  i  b is  4, w ie  oben  an geg eb en , a u sg e fü h rt  
w erd en  a ls  s ta t isc h  u n b e stim m te  G röß en  vo rh a n d e n  sin d . 
M an  k a n n  d an n  d ie jen igen  P ro b e n  w ä h le n , w e lch e  am  
b eq u em sten  sin d . D iese lb en  m üssen  a b e r  u n a b h ä n g ig  v o n  e in 
a n d e r se in , z. B .  d ü rfen  in  e in em  R a h m e n  n ic h t 4 P ro b en , 
im  n ä c h ste n  n u r zw ei a u sg e fü h rt  w erd en .

D aß  d ieser S a tz  r ic h tig  ist, s ie h t  m an  fo lgen d erm aß en  ein .

M an  h ä t te  z u n ä ch st d a s  (n — i) - fa c h e  s ta tisc h  u n b estim m te  
G ru n d sy ste m  ric h tig  e rm itte lt . B e re c h n e t  m an  d a ra u s  die 
s ta tisc h  u n b e stim m te  G röß e X n fa lsch , so k a n n  m an  d iese lb e  als 
ä u ß e re  L a s t  b e tra ch te n . S in d  fü r  d iese  ä u ß e re  L a s t  d ie  statisch  
u n b estim m ten  G röß en  X i  b is X „ _ t w ie d e r r ic h tig  b estim m t, 
so stim m e n  n — 1  P ro b e n  un d  d ie  R e ch n u n g  is t  doch  falsch . 
E s  sin d  a lso  a lle  n P ro b e n  n o tw e n d ig , a b e r  au ch  h in re ich en d .

M eist w ird  m an  n a c h  A u fträ g e n  d er M om en te, w enn 
m an  sich  d ie  P ro b e n  v o r  A u g e n  h ä lt , sch on  o h n e R ech n u n g  
e rk en n en , ob  k e in e  g r ö b e r e n  F e h le r  v o rh a n d e n  sin d . So 
s ie h t m an  z. B .  so fo rt, daß  P ro b e  2 im  F e ld  2, 3 se lb st
v e rs tä n d lic h  e r fü llt  is t .

S T U D I E N  Ü B E R  K O N S T R U K T I O N  U N D  B E R E C H N U N G  D U R C H  W I N D K A B E L  

V E R S T E I F T E R  F U N K T Ü R M E .

Von A lfred  Junge, D ipl.-Ing., E lm shorn  {Holstein).

(F o rtse tz u n g  v o n  S e ite  236.)

I I I .

A l l g e m e i n e  B e r e c h n u n g  d e s  S y s t e m s  a l s  d r e i f a c h  
s t a t i s c h  u n b e s t i m m t e s  r ä u m l i c h e s  F a c h w e r k .

a) U n te r  B e n u tz u n g  d er n ich tlin e a re n  G l. (9)' b zw . im  
S p e z ia lfa ll (12 ) [v  =  o ] :

A s = -S- S-fEt'S+V-F Ô2

fü r  d ie  H o riz o n ta ls ta n g e n  und d e r lin e a re n  G l. ( 10 ) : ¿ 1  s ' =  

- g - + £ t - s  fü r a lle  ü b rigen  F a c h w e rk s tä b e :

D ie  lo trec h ten  A u fla g e rk o m p o n e n te n  d e r H o riz o n ta ls ta n 
gen  kön nen , d a  n ach  G l. (3) v o n  d em  S p a n n u n g sz u sta n d e  des 
S e ils  u n a b h ä n g ig 1 1 ), in  g e w o h n te r  W eise  a ls  lo tre c h te  E ig e n 
la ste n , in  d en  A u fla g e rk n o te n  d er H o riz o n ta ls ta n g e n  a n g re i
fen d , b e tra c h te t  w erd en .

D u rch sc h n e id en  w ir  d ie  K e tte n g lie d e r  d er d rei Ü b e r
z äh ligen  a , b , c und  fü h ren  w ir  d ie  V ertik a lk o m p o n e n te n  
X a, X b , X 0 a ls  s ta tisc h  ü b e rz ä h lig e  G röß en  ein , so g i lt  fü r 
irg e n d  ein e F a c h w e rk s ta b sp a n n k r a ft  d ie  b ek a n n te  B e z ie h u n g 2) :

(19)

X a

(20)

1 1 ) Gl. (3) kt mit oH zu multiplizieret, um die vertikale Auflager- 
Spannung zu e-h..ken.

12) Die HurizmtuhUngen sind hierbei als zug- und drukfeste Stäbe 
zu betrachten, bei de en die Stabachse mit der AufLgericnotenverbindungs- 
geraden zus ih:nenfällt.

M it den W e rte n  d er G le ich u n g en  (9) u n d  (10) fü r  A s und 
A s '  fo lg t  a u s  G l. (20) u n te r  B e a c h tu n g  d er G l. { 19 ) :

L * =  £ s * [ - f r  +  E 3 +  V ]  +  £  Sa ' [ - f f . E t ' s ]

L ^ S S b f - l f  +  s t ' s  +  v  +  ^ J + S S b ' L - f f  +  s t ' s ]

2 t 's  +  v  +  - ^ ]  +  £ S c ' [ _ | f  - M t ' s ]: = f s c [ . S s
E F

F ü h re n  w ir  fü r  S ' bzw . S  d ie  W e rte  d er G l. (19) ein  und 
setzen  w ir  a llg e m e in :

S S r So s 
E F

V  S r  Sk S

yn S /  So' S 
' L j  E F

S r ' Sk ' S

£  Pin Mrm (r — a, b, c)

£  ~S [' e  f 'S =  M,k (r ~ a ’ b> ~ a> b >

(a) S  =  S Q- ~ f ~ S *  — -4 jr -S b  - -  

fü r d ie  H orizontalstangen , im b eson d eren :

(b) S ' — S 0' — -~“ - S a '------ y L S b ' - ^ - S c '

fü r  d ie  ü b rig e n  S tä b e ,

w obei zu b each ten  is t , daß  d ie  K e tte n g lie d e r  u n d  H o riz o n ta l
s ta n g e n  v o n  n u r je w e ils  e in er s ta t isc h  u n b e stim m te n  G röß e 
b ea n sp ru ch t w erd en  kön n en . W en d en  w ir  d as  P r in z ip  d er 
v ir tu e lle n  V e rrü c k u n g e n  d er R e ih e  n ach  a u f  d ie  Z u stä n d e  
X a -r- X c =  — 1  an , so fo lg t  a llgem ein , d a  X a , X b , X c in n ere  
K r ä f t e  sin d , w en n  d ie  G le ich u n g en  (9), (10) u n d  (19) B e 
a ch tu n g  fin d e n :

(a) L a  =  £  Sa A S - f  £  Sa ' A s' .

(b) Lb =  £ S _ b A s  +  £ S b ' A s '

(c) L c =  £  S c A s +  £  S c' A s '

— L i

so  fo lg t :

(a)

L j  i E F  

£  S r E t ' s  -F  £  S r ' E t '  S =  I M, t

£ S rV ....................... — I Mrv

..................   • • =  I Mrw

(r =  a ,b ,c ) ,

(21)

— 0 — Pm Mam — X a Maa — Xb Mab 

4 ~ I [Mat +  Mav 4 " Maw] 4 “ £

■ X c  Mac

Sa B  F*D•0 ■

( b )  (pjj—  O —  P m  M bm  X a  M b a  —  X b  M b b

+  i[Mbt +  Mbv +  Mbw] +  X;

Xa
I

- Mbc 

S b B  F 2

,]=

(c) <PC — o = r  £  Pm Mc

4 “  1 [Met 4 " Mcv 4 “ Mew] 4 " £

X a  Mca Xb Mcb — X c Mcc 
S c B  F 2

[s0_ 2k Sc]

S r (r =  a , b, c) b e d e u te t  d ie S p a n n k r a ft  in  e in er H o riz o n ta l
s ta n g e 12) S r' d ie  in  e in em  d e r ü b rig e n  S tä b e  des F a c h w e rk e s , 
L r d ie  v ir tu e lle  A rb e it  in fo lg e  S tü tz e n v e rsc h ie b u n g e n  in fo lge  
d es Z u sta n d e s  X r =  — i  (r =  a , b , c).

D ie  A u flö su n g  d e r G l. ( 2 1 )  n ach  den U n b e k a n n te n  X a , 

X b , X c is t  in  je d e m  F a lle , fü r  n u m erisch  gegeb en e W e rte  ih rer 
K o e ffiz ien te n , n ach  b ek a n n te n  M eth o d en 13) d u rch fü h rb a r. 
H ie r  k a n n  z. B .  z w eck m äß ig  fo lg e n d e r W eg b esch r ifte n  w erd en : 
S in d  N ä h e ru n g sw e rte  X , t ,  X b , ,  X C |, d ie  sich  n u r w en ig  von 
d en  w a h re n  W u rz e lw e rte n  X a, X b , X c  u n tersch e id en , b ek an n t 
gew o rd en  u n d  n eh m en  d ie  lin k e n  S e ite n  d e r G l. ( 2 1 )  in folge 
so lch er N ä h e ru n g sw e rte  s t a t t  d e r W e rte  o d ie W e rte  qp.,, qpj,,

13) Ru :ge, Praxis der Gleichungen.
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rpci an , so sin d  d ie  V erb e sse ru n g sw e rte  i X „ ,  A X b , A X C au s  
dem  lin earen  G le ic h u n g ssyste m

(« )

0  =  «Pa, +

V

9  «Pa

9  <Pb 
9 X_

A Xu -f-

A X a

A Xa

9  <Pa 

9 X bi

9  <Pb 
9 x b;

9  <PC

9  <Pa
S  Xb -j- "s"y— A X c

C.

i X b +
•Pb

9  X K
A  X b -

9  X „

9  <PC

A X C

9 X „
A X c

( t )  ( t )

annehm en. B ez e ich n e n  w ir  d er 'R e ih e  n ach  die k o n sta n ten  
G lieder d e r G le ich u n g en  (2 1) (a) b is (c) m it Z a, Z b, Z c, so fo lg t  
m it G l. (2 3 ) :

1 Mau
<Pa  —  0  —  Z a  —  X a M aa  X b M a b —  X c  M a c  “1“ ' 7 v  7.ni

(21) (P|j —  0  —  Z b  X a  M b a  X b  M b b  X c  M b c  “f“

cPc — O — Z c

I Mbjj(W
i M CH

- X a M c a  —  X b  M c b  —  X c M c c  ~j~ , v  w

( r )
D a s G le ic h u n g ssyste m  (24) u n te rsch e id e t sich  v o n  dem  

bekannten2) lin e a re n  G le ic h u n g ssy ste m  n u r d u rch  d ie  m it  d er 
zweiten P o te n z  d e r Ü b e rz ä h lig e n  im  N e n n e r b eh a fte ten  G lie 
der. B en u tz e n  w ir  die G l. (9) m it v  =  o [G l. ( 12 )] , und  setzen  
wir fe rn e r  B  =  o, d . h . n ach  G l. (23) M r[j =  o, so geh en  die 

Gl. (24) oh ne w e ite re s  in  d ie  b e k a n n te n 2) E la s t iz itä tsg le ic h u n g e n  
linearer F o rm  üb er.

b) U n te r  B e n u tz u n g  d e r lin e a re n  G l. (14) b zw . ( 15 ) :  

v "

A s =  [ - J -  +  - ^ 1 _ ]  o +  V  +  e t ' s 

für die H o riz o n ta ls ta n g e n  u n d  d e r  lin e a re n  G le ich u n g  (xo): 

A s' — -~gS- +  6 t '  s  fü r  a lle  ü b rig e n  F a c h w e rk s tä b e .

E rse tz e n  w ir  in  den G le ich u n g en  (19) X a, X b, X c durch  

Xa, X b, X c, so la u te n  d ie  E la s tiz itä tsg le ic h u n g e n  (20):

(25 )

(a) L a = £ S a A s + £ S a ' A s '

(b) L b r r ^ S b Ä i + y j S b ' Ä s '

(c i Lc — S c A s  -j- ^  S c ' A s '

S Sa [ t t f ~  •+■v"  i r + v' + e s]  +  S  Saf 8 s]

- J j  Sb [ " W  +  v " T  +  v ' + e 4' s ]  +  X  Sb' f w  + e l ' s ]

: Mrk -J" Mrk

I}=■3
a ,b ,c

-a, “ *vb, '  --C,

b estim m b ar. D u rc h  b e lieb ig  o ft  w ie d e rh o lte  N ä h e ru n g sb e re ch 
nungen u n te r  B e n u tz u n g  d e r  G l. (22), kön n en  d ie  s ta t isc h  u n 
b estim m ten  G rö ß en  X a b is  X c m it  je d e m  g ew ü n sch ten  G ra d e , 
der G e n a u ig k e it  b e stim m t w erd en .

B le ib e n  äu ß e re , in  den K n o te n  d er K e tte n g lie d e r  a n 
greifen d e L a s te n  (W ind, E ig e n g e w ic h t  und R a u h fro stb e h a n g ) 
auß er a ch t, so v e rsc h w in d e t in  d em  N e n n e r d er S u m m e n w e rte  
der q u a d ra tisch e n  G lie d e r v o n  X a, X b, X c d er G l. (2 1) d er 
W ert S 0, so daß  d iese  G lie d e r a llgem ein  die F o rm

V  R F 2
^  S r 1 Mrn

(2 3 ) , Y  W  =  , v  (r =  a, b, c)

£ S c ^ [ - | p -  +  v " T  +  v ' ' + e t ' s ]  +  E S c ' [ " 1 T +  E t s ]

F ü h re n  w ir  fü r S  bzw . S ' die den G l. (19) an a lo g e n  W e rte  
ein  u n d  setzen  w ir  a llg em ein :

£ s r S 0 s S S r - S 0' s  - S v - S p S c
E F  ^  E F  +  F  - L 1 ”  (M™  +  Mrm )

D . S ‘\ Sk l  , S S / S F s  £ s r S k v "

I E F  i E F  1 F

M  k '

^ S c E l ' s + ^ V e t ' s .....................  . — 1  M r i

S  Sr V '................................................................ =  I.M rv'

- f - r ................................................................. —  I  M f w

u n d  b erü c k sich tig e n  w ir  fe rn er, daß  die M rk' fü r den h ie r  v o r
lieg en d en  F a l l  n u r in  d e r F o rm  M r/  a u ftre te n  kön nen , so 
fo lg t :

0  =  P m  ( M ara -|- M am ')  —  X a ( M a n  M a a ')

—  X b M a b  —  X c  M a c )  " }  1 ( M a t “f“ M a v '  -j“ M a w)

O  —  P m  ( M bm -f~ M bm ')  —  X a  M b a  —  X b ( M bb M bb )

—  X c M bc - f - 1  ( M bt -f -  M bv '  -j -  M b » )

0  —  P m  ( M c m  ~f" M e in ')  —  X a M c a  —  X b M c b

—  X c  ( M c c -j- M c c ')  -j-  i  ( M c t M Cv ' -f- M c w )

(26)

D ie  G le ich u n gen  (26) kö n n en  nach  irg e n d  e in em  d er V e r 
fa h re n 2) zw ecks A u flö su n g  lin e a re r  G le ich u n g en  b eh a n d e lt 
w erd en .

IV .

G e s i c h t s p u n k t e  f ü r  d ie  A u f s t e l l u n g  r a t i o n e l l e r  
N ä h e r u n g s f o r m e l n  z u r  B e r e c h n u n g  d e r  K o e f f i z i e n t e n  

d e r  G l e i c h u n g e n  (24) u n d  (26).

a) A l l g e m e i n e s .

D ie  E rm itt lu n g  d er K o e ffiz ie n te n  d er E la s t iz itä t s g le i
ch u n gen  (24) u n d  (26) e rfo rd e rt  b ei dem  h ie r  vo rlieg en d en  
rä u m lic h en  S y s te m  im  a llgem ein en  ein en  g rö ß eren  A u f
w a n d  vo n  R e c h e n a rb e it , 
a ls  d ieses b ei ebenen 
S y ste m e n  d e r F a l l  is t .
U m  d iese R e ch e n a rb e it  
nach  M ö g lich k e it  zu r e 
d u zieren , e rsch e in t es n o t
w en d ig  und  zw eckm äß ig , 
fü r  d ie  B ere ch n u n g  d er 
K o e ffiz ien te n  d ieser E la 
stiz itä tsg le ic h u n g e n  vo n  
dem  T u rm fa c h w e rk  n u r 
den E in flu ß  d e r G u rtu n 
gen , u n te r d er A n n ah m e 
ein es in ih n en  k o n tin u 
ie rlich en  Sp a n n u n g s- u n d  
Q u e rsch n ittsve rla u fe s  zu 
b erü ck sich tig e n  und  fü r 
K e tte n -  u n d  H o riz o n ta l
s ta n g e n  in  ä h n lich e r W eise  N ä h e ru n g sfo rm e ln  a b zu le iten , w ie  
d ieses v o n  M ü l l e r - B r e s l a u 2) b e i d e r B ere ch n u n g  von H ä n g e 
b rü c k en  gesch ieh t.

D a  zu d iesem  B e h u fe  d ie F o rm  d er T u rm g u rtu n g e n  sow ie  
die d er K e t te n  b ek a n n t sein  m uß, d iese F o rm e n  je d o c h , w en n  
m an  z. B .  u n te r den  gegeb en en  B e la stu n g sv e rh ä ltn is se n  die 
F o rd eru n g  des K o sten m in im u m s d e r G e sa m tk o n stru k tio n  ste llt , 
F u n k tio n en  u n te re in a n d e r so w ie  so lch e d e r T u rm b e la stu n g  sind , 
so kön nen  im  allgem ein en  d iese F o rm e n  m a th e m a tisch  e x a k t  
k a u m  f ix ie r t  w erd en . Je d o c h  ersch e in t es e v t l. zw eck m äß ig , 
d ie  G u rtu n g sfo rm  fü r  den fre isteh en d en  T u rm , z. B .  a u s  der 
B ed in g u n g  d er K o n sta n z  d e r  G u rtsp a n n u n g e h  in fo lg e  W irk u n g  
h o riz o n ta le r W in d - und  A n te n n e n z u g k rä fte  sow ie  E ig e n la ste n , 
b ei W ah l e in er z. B . lin earen  Q u e rsc h n ittsv e rä n d e rlic h k e it ,

T 777ft77777Z 7777777777777777Z ¡777777777777fr77777^ ^  

A b b . 7.
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auch auf den durch Ketten nach Abb. i versteiften Turm  zu 
übertragen. Die Kettenlinienform ist dann aus der Seilkurve 
des über die Höhe des Turmes stetig veränderlich gedachten 
Windlastenverteilungsgesetzes, welches als proportional zum 
„Gurtungsform gesetz“  betrachtet werden kann, bestimmbar. 
D a diese Verhältnisse hier nicht weiter geklärt werden sollen, 
gehen wir zur Näherungsberechnung solcher Koeffizienten der 
Gl. (24) und (26) über, welche von den Horizontalstangen be
einflußt werden.

b) N ä h e r u n g s fo r m e ln  in  a llg e m e in e r  F o rm  
fü r  d ie  vo n  d en  H o r iz o n t a ls t a n g e n  b e e in f lu ß te n

K o e f f iz ie n t e n  d e r G le ic h u n g e n  (24) u n d  (26).

Die K ette folge nach Abb. 7 in dem rechtwinkligen Achsen
kreuze x, y  der Gleichung y  =  f(x), die Gurtung des Turmes 
der Gleichung y ' =  <p (x); dann besitzt die Horizontalstange 
v(x) die Länge

(27) s(x) =  f(x j — <p(x).

(33)

E s  ist ferner nach Gl. (27) und (30):

h
— ^  S r e t' s _Mr t'Jf"(x)[f(x)-cp(x)]d:

(34)
M r ■=E

s h 2s3- a0s1
L<j0s ■ 24 E J 7 2

a02- 24

+

n

f  f"(x) [f(x)-<p(x)]3dx
ü

h

f  f"(x)[f(x) —cp(x)]dx
Nach den Gl. (23), (27), (30), (31) is t :

,  ' _ V  B F 3  . y i  —  s 3 v ‘2 F -
( 3 5 ) M r B _ 2 j  l S r  —  2L. 2 4  S r  * I

Denken wir uns die Horizontalstangen in stetiger Folge (36) Mrr' =  ^  "pTj~ =  S  
aneinandergereiht, so können wir sie uns als eine „H a u t“  vor
stellen, deren „W andstärke“  ö(x) bei der Forderung konstanter 
Beanspruchung aller Horizontalstangenelemente proportional 
m it dem zweiten Differentialquotienten der Funktion f(x) 
wächst.

E s  ist somit 
(28) 8,x) =  k f " ( x )

24
0

Nach den Gl. (26), (27), (30), (31) ist:h
S r2 v "  V ,  S r 2 Y - S 3 _  f

1 2  o 3 F  • 1  k - i 2 a 3
I

Aus den Gl. (26), (27) und (30) folgt:
s3 y2

Besitzen die Horizontalstangen den konstanten Abstand L  
so ist nach Gl. (28) der Querschnitt F n?. der Stange mit der 
Abszisse x n;.:

(37)

+ - x nl + '
, I 

* n l+  2

(29) F nz =  /  5 ( x ) d x  =  k  f f "  ( X ) d x r k [ f ( x ) ]

« . - ' = S ~  =  S t [

1 h
[r v ' = ~ / ' f " ( x )  [f(x) 

ö ö './

k"yJ Jf"(x)[f(x)-<p(x)]3dx
I
ist: 
h

J  f"(x) [f(x) — <p(x)]5 d X 

]s3 V  

24 Oo2

ff0 s

8 a 2

cp(x)]3 d x 

2 h-
 —— / f"(x) [f(x) — cp (x)P d

24
h

+  - f -  J  f '(x )[f(x )-«p (x)]d x

x n7.-----

Die Konstante k  ergibt sich z. B . aus der Festlegung eines 
Wertes F n/  für die Abszisse x nf  aus Gl. (29), in der f ' (x) die 
erste Ableitung der Funktion f(x) bedeutet. Das „H orizontal- 
stangeuelement“  von der Teilung d x  erhält infolge X r =  — 1 
(X r =  Zugkraft) das Spannkraftdifferential

(30) d S r x  =  —  I f "  (x) d  X

Nach Gl. (28) ist der Querschnitt des „H orizontalstangen
elementes“  :

(31) d F (x) — ö(x) d x =  k f"  (x) d x

In  den Gleichungen (32) bis (37) sind die Integralwertc, 
welche nur zwei verschiedene Formen zeigen, für gegebene 
f(x) und <p(x), die in allen Fällen als ganze rationale Funktionen 
gebildet weren können, zu bestimmen. Die vo r den Inte
gralen stehenden Ausdrücke sind dabei von F all zu Fall zu 
bestimmende konstante Größen. Im  besonderen kann die 
Vorspannung a0 der Horizontalstangen so gewählt werden, 
daß bei durch Wind belastetem Bauw erk und einer maximalen 
Temperaturerhöhung t ' eine gewisse gewollte14) Minimal
spannung der Horizontalstangen nicht unterschritten wird. 
B ei einer evtl. Untersuchung des Bauwerkes bei Rauhfrost
behang kann von einer Windbelastung15) abgesehen werden; 
desgleichen können äußere, in den Kettenknoten angreifende 
Lasten (Eigenlast, W indlast, Rauhreifbelastung) außer acht 
bleiben. Die Konstruktion ist zum Patent angemeldet worden.

Nach Gl. (21) ist unter Berücksichtigung der Gl. (27), 
(3°). (3 2):

h

(32) Mrr =  2  ~ =  f  f"  (X) [f (X) -  cp (X)] d X

14) Die Mmimalspannung kann zweckmäßig so bemessen werden, daß 
ein zu großes Schlingern der Ketten im Sturm vermieden wird (eventuell 
können die Ketten durch Horizontalseile in gewissen Abständen miteinander 
verbunden werden).

15) Eine von der Deutschen Seewarte, Hamburg, mir freundlichst 
erteilte Auskunft.

U N T E R S U C H U N G E N  A N  S C H A L L I S O L I E R P L A T T E N .

Von B r . A. G uttm ann, D üsseldorf.

(Mitteilung aus dem Forschungsinstitut der Hüttenzementindustrie, Düsseldorf.)

Zur Beseitigung der Hellhörigkeit und der Übertragung 
von Erschütterungen in Eisenbetonbauten werden seit kurzem 
in den Decken, Deckenauflagern und dem aufgehenden Mauer
werk Platten aus gepreßtem K ork oder Torf besonderer Ferti
gung angeordnet.' Während diese Stoffe an unbelasteten Stellen, 
z. B . an senkrechten Stellen der Träger und Deckeneinbin
dungen, ohne weiteres angebracht werden können, so wird vor

ihrer Verwendung an belasteten Punkten aus konstruktiven 
Gründen die jeweilige Zusammenpressung unter der zu er
wartenden A uflast berücksichtigt werden müssen. Über den 
Grad der Zusammenpressung von Isolierstoffen unter der 
A uflast liegen meines Wissens bisher keine neueren Unter
suchungen vor. Ich  teile daher in Zahlentafel 1 die Ergebnisse 
von Versuchen über die Zusammenpreßbarkeit von vierverschie
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• Z a h l e n t a f c l  i .

V e r s u c h e  a n  S c h a l l i s o l i e r p l a t t e n .

B
ez

ei
ch

n
u

n
g

G ru n d sto ffe  der P latten

R au m 
g e w ic h t 
im An- 

liefe- 
rungs- 

zustand 
kg/m3

A u s

g a n g s 

d icke in

cm

5

D ick e  d er P latten  in  cm 
b e i D rucken von

10 15  20 25

kg/cm2

3 0

E in e  a n fa n g s  100 cm d icke P latte  
w ürde b ei den üb ersch rieb en en  
D ru cken  um fo lgen d e D ick en  (in 

cm ) verm ind ert w erd en

5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30

kg/cm2

T P r ä p a r ie r te r  T o r f  . . . . 1 7 5 2 ,7 2 r,88 1 , 4 9 1 ,2 3 1 ,0 7 0,96 30 ,8 4  5>2 54 .8 60,6 64 .7
IC 1 P r ä p a r ie r te r  ICorlt . . . . 1 68 1 ,8 7 — — 0 ,8 2 0 ,7 2 0 ,65 0 ,6 1 — — 56 .2 6 1 ,5 6 5 .2 67.4
IC 2 il } } • • • * 289 1 ,0 3 o , 9 4 0,85 0 , 7 3 0,64 0 ,56 0 ,5 2 8 , 7 I 7 > 5 28 ,2 37 .9 4 5 .7 49 ,6
k 3 n 368 2,00 1,8 8 1 ,7 2 I . 5 I 1 ,3 6 1 ,2 3 1 , 1 6 6,0 14 ,0 24 .5 32 ,0 3855 42,0
A  IC P r ä p a r ie r te r  K o r k  m it  A s 

p h a lt fi lz b e la g  ..................... 406 1,6 0 1,4 2 I . 1 7 x,oo 0,9 2 0 ,85 — 1 1 , 2 26 ,8 37 .4 4 2 ,5 46.9 —

denen Is o lie rp la tte n  m it, d ie  v o n  m ir a u f  V e ra n la ssu n g  der 
B eto n u n te rn e h m u n g  W a y ß  &  F r e y t a g , A .-G .,  D ü sse ld o rf, 
d u rch g e fü h rt w u rd en .

Z u r  E r lä u te ru n g  d er Z a h le n ta fe l se i b em e rk t, daß  nach 
F e stste llu n g  des R a u m g e w ic h ts  u n d  d e r P la t te n s tä r k e  (m itte ls  
der Sch u b leh re) h e ra u sg e sc h n itte n e  S tü c k e  d er P ro b e n  u n te r 
die 30 -t-P re sse  v o n  A m s le r -L a ffo n  g e b ra c h t  w u rd en . D a n n  
w urde d a s  M aß  d e r Z u sa m m en p re ssu n g  u n te r  den D ru ck e n  
von  5, xo u sw . b is  30  k g  d u rch  M essun g des se n k rec h ten  A b 
standes d er b eid en  P re ß p la tte n  d e r M asch in e  m itte ls  S c h u b 
lehre e rm itte lt . D ie  D ru c k b e la s tu n g  b e i den ein zeln en  S tu fe n

d a u e rte  je w e ilig  y> M in u te  und 
w u rd e  d an n  a u f d ie  n ä c h st  h ö h ere

f ' "
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Z u r  b esseren  V era n sc h a u lic h u n g

P la t te n  g egen  D ru c k  sin d  in  A b b . 1  d ie 
S tä rk e n m in d e ru n g e n , d ie eine a n fa n g s  
10 0  cm  s ta rk e  P la t t e  a u s  den v e r 
sch ied en en  S to ffe n  b e i den e rw ä h n 
te n  D ru ck e n  e rfa h re n  w ü rd e , zeich 
n erisch  d a rg e ste llt .

A u s  d e r Z a h le n ta fe l 1  e rg ib t  sich 
z u n ä ch st, daß  d as  R a u m g e w ic h t  d e r 
P ro b e n  zw isch en  16 8  u n d  406 kg /m 3 

lag. B e i  le tz te re m  W e rt  is t  a lle rd in g s  zu b em erken , daß  er 
mit den an d eren  n ich t oh n e w e ite re s  v e rg lich e n  w erd en  kan n , 
da er sich a u f e in e P la t te  a u s  d re i ve rsch ied en en  Sc h ich te n  b e
zieht, näm lich  e in e so lch e a u s  K o rk m a te r ia l, d as  b eid e rse itig  
zum S c h u tz  g egen  D u rc h fe u c h tu n g  m it  A sp h a lt fi lz  ü b erzo gen

k g / c m 2  D ru c k  

Abb. 1.

w a r, w ä h re n d  die an d eren  v ie r  P la t te n  in  sich  e in h eitlich  
w aren .

D ie  P ro b e  T  w u rd e  b ei 5  kg/cm 2 D ru c k b e la stu n g  um  1  cm  
z u sam m en ged rü ck t u n d  z e ig te  b e i d iesem  D ru c k  au ch  re la t iv  d ie 
g rö ß te  Z u sa m m en p re ß b a rk e it  (v erg l. A b b . 1) . D e n  k le in sten  ab so 
lu te n  W e rt lie fe rte  P ro b e  K  2, d ie  b ei d em  erw ä h n te n  D ru c k  
n u r eine D ick en m in d eru n g  u m  0 ,09  cm  e rfu h r. P ro b e  K  2, 
n och  m eh r a b e r  P ro b e  K  3 w a re n  g egen  D ru c k b e la stu n g  ü b e r
h a u p t  a m  w id e rsta n d sfä h ig ste n . M it s te ig e n d e r B e la stu n g  
n im m t a b e r  ih re  W id e rs ta n d s fä h ig k e it  g eg en  D ru c k  re la t iv  
sch n e lle r a b  a ls  b e i P ro b e  T ;  denn  w ä h re n d  b e i 5 k g/cm 2 
A u fla s t  ih re  re la t iv e  S tä rk e n m in d e ru n g  e tw a  1/i  b is  Vs d e r
je n ig e n  v o n  T  w a r, b e tru g  sie  b e i 1 5  k g /cm 2 D ru c k  n u r e tw a  
d ie  H ä lfte  d erselb en .

V e rg le ic h t m an  d ie  re la t iv e  Z u sa m m en p re ssu n g  d e r  v ie r  e in 
h e itlich en  P ro b e n  b e i den D ru c k e n  zw isch en  1 5  u n d  2 5  k g/cm 2 
m it den b etre ffen d e n  R a u m g e w ic h te n  im  A n lie fe ru n g sz u sta n d , 
so ze ig t s ich  d eu tlich , daß  d as  k le in e re  R a u m g e w ic h t  der 
g rö ß eren  Z u sa m m en p re ß b a rk e it  en tsp rich t, e ine E r s c h e i
n u ng, d ie w o h l a u f den g rö ß eren  P o re n g e h a lt  d e r  P la t te n  
z u rü c k z u fü h re n  is t , d u rch  den d e r  Q u e rsch n itt  und  
d a m it  d ie  W id e rs ta n d s fä h ig k e it  g eg en  D ru c k  en tsp rech en d  
g e sch w ä ch t w ird . D a  nu n  zu r D ä m p fu n g  v o n  E rsc h ü tte ru n g e n  
ein  h o h e r P o re n g e h a lt  u n d  d a m it  au c h  e in  n ie d rig e s  R a u m 
g e w ic h t d e r P la t te n  w ü n sch en sw ert is t , a n d e re rse its  d e ra rtig e  
S to ffe , w ie  geze ig t, e ine v e rh ä ltn ism ä ß ig  h o h e  Z u sa m m en 
p re ß b a rk e it  b esitzen , a ls  d eren  F o lg e  w ie d e r e in e s ta rk e  E in 
buß e ih re r  iso lieren d en  F ä h ig k e ite n  e in tre ten  w ird , so e rsch e in t 
es zw eck m äß ig , in  d en jen ig en  F ä lle n , w o  h ö h e re  B e la stu n g e n  
zu e rw a rte n  sind , d ie  A u fla g e rp re ssu n g  d u rch  b re ite  A u fla g e r , 
z. B .  d u rch  A n b rin g u n g  .e isern er U n te rla g sp la tte n , zu v e r 
m in d ern .

Schiffshebewerke.
Die gesam te H ubvorrichtung zur schnellen Hebung gesunkener 

Schiffe besteht nach einer der Dem ag geschützten Konstruktion aus
zwei Schwimmern von 
der Form  eines Schiffs
körpers, beide drehbar 
an einem sie verbinden
den gelenkartig gestütz- 

“ ]:• ten Querträger, so daß 
J -  einerseits das gesamte 

Hebeschiff leicht fahrbar 
ist und selbst schmale 
Schleusen und K anäle 
durchfahren kann, ander
seits die Hebung selbst 
sehr breiter Schiffe ge
stattet. B e i Längsstellung 
der Schwim m körper in 

me Achsrichtung des Q uerträgers können Schiffskörper mit einer 
Höchstbreite bis etw a gleich der Entfernung der hintereinander

K U R Z E  T E C H N I S C H E  B E R I C H T E .

Schwimmkörper bis über die W asserfläche gehoben

cj I— i —i bÄKC-SsH"

liegenden 
' werden.

Zur Erzielung m öglichst geringer Bordhöhe der Schwim m körper 
ist der Querträger derart m it dem Schwimmkörper gelenkartig m it
einander verbunden, daß ein Schiefstellen oder eine senkrechte B e
wegung eines Schwimmkörpers ohne Einfluß auf die Lage des anderen 
bleibt. Auf jedem  Schwimmkörper ruht der Träger auf besonders 
geführten Stützsäulen gelenkartig auf, die wiederum m it den Schwim m 
körpern gelenkig verbunden sind. E s  läßt sich somit jeder einzelne 
Schwimmkörper beim Heben je  nach der auf ihn einwirkenden B e
lastung unabhängig vom  anderen einstellen. E .

Statische Untersuchung eines Hallenbinders.
Von J .  M. B e r n h a r d ,  München.

F ü r eine W alzwerksanlage w ar eine zweischiffige H alle zu bauen 
(Abb. 1 ,  ra , ib) von je  24 m Spannweite. E s  wurde eine äußerst w irt
schaftliche Anordnung in bezug auf M aterialaufwand gefordert. Die 
durch die A rt der Dacheindeckung —  Bim sbeton mit Eiseneinlagen und 
doppelter Lagevon  Teerpappe— ermöglichte geringe Neigung des D aches
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gestattete es, die B inder über zwei Hallen hinw egzu führen. Infolge der 
ungünstigen Bodenverhältnisse mußte von einer Säuleneinspannung 
Abstand genommen werden. Die Binder m it den Stützen wurden nach 
außen p ortalartig  ausgebildet zur Aufnahm e des W inddruckes auf 
die Längswände und zur direkten Ü bertragung au f die Fundam ente.

Abb. i  .zeigt die allgemeine Anordnung. D as System  ist für senkrechte 
Belastung dreifach statisch unbestim m t1). Als unbekannt erscheinen 
der Vertikalfußdruck der M ittelstütze und zwei wagerechte Schübe 
X 2 und X 3 an den Säulenfüßen.

F ü r horizontale Belastung ist das System  ebenfalls dreifach 
statisch unbestim m t. B e i sym m etrischerKonstruktion könnte jedoch mit 
großer Annäherung der F a ll als statisch bestim m t behandelt werden. 
D er Schub verteilt sich dann zu gleichen Teilen auf die drei Säulen.

Infolge der erwähnten schlechten Bodenverhältnisse kommt 
jedoch ein statisch unbestim m tes System , trotz der vielen Vorzüge 
hier nicht in Frage. Die statische Unbestim m theit kann durch Ein
führung von Gelenken aufgehoben werden.

In  Abb. la  ist ein weiteres Gelenk hinzugekommen. W ir haben 
nun bei vertikaler Belastung nur noch zwei statisch unbestimmte 
Größen, und zw ar den vertikalen M ittelstützendruck und die zwei 
gleichen wagerechten Schübe än den Füßen der Außensäulen. Bei 
horizontaler Belastung würde streng genommen das System  zweifach 
statisch unbestim m t sein. Bei. sym m etrischer Konstruktion ist es je 
doch erlaubt, näherungsweise den Schub gleichmäßig auf die beiden 
Außensäulen zu verteilen. D ie M ittelstütze geht dann leer aus.

In  Abb. xb wurde ein weiteres Gelenk hinzugefügt. B e i fünf 
Gelenken erhalten w ir fü r senkrechte B elastung nur eine Unbekannte, 
den vertikalen M ittelstützendruck. Hinsichtlich der wagerechten 
Belastung ist das Fachw erk (wenn die m ittlere Säule unten cingespannt 
und oben ein Gelenk hat) statisch bestim m t. D er D ruck wird ganz 
von der M ittelstütze aufgenommen. W ie gezeichnet, ist das System 
bei Sym m etrie mit großer Annäherung statisch bestimmt.

Die Einfügung eines weiteren Gelenkes führt zu einem Doppel
dreigelenkbogen.

Die Anordnung ist nun auf äußere und innere Verschieblichkeit 
zu untersuchen. W äre das M ittelstützengelenk a  horizontal ver
schieblich angeordnet, so würden bei sym m etrischer K onstruktion das 
öine imaginäre K äm pfergelenk, das M ittelgelenk und das andere 
-Kämpfergelenk in einer Geraden liegen, und das Fachw erk wäre dann 
von unendlich kleiner Beweglichkeit.

H ier ist jedoch weder die K onstruktion sym m etrisch noch das 
Mittelstützengelenk a verschieblich angeordnet. B ei den geringen 
W indflächen kann m an die eingespannte biegungsfeste Stütze als 
starres Gebilde bezeichnen. Um nun eine möglichst wirtschaftliche 
Profilausnutzung zu erzielen, ist es nötig, zunächst einen E inblick in die 
Verteilung der inneren K rä fte  zu gewinnen. Dies wurde am  schnellsten 
und übersichtlich durch Zeichnen von Einflußlinien erreicht, und zwar 
wurden letztere fü r horizontale und vertikale Belastung getrennt 
konstruiert (Abb, 2 bis 26 inkl.). .

Bezüglich der Entw icklung der Einflußlinien fü r horizontale 
K rä fte  verweise ich auf die Dr.-D issertation von Prof. K ögler2).

A uf Grund der gewonnenen Einsicht wäre evtl. die Form  des 
Binders, Lage  der Scheitelgelenke, Neigung des Untergurtes, Felder
einteilung usw. neu zu entwerfen und so (an Hand meiner Profilbilder) 
eine m öglichst günstige M aterialausnutzung und Kräfteverteilung 
zu erzielen.

W ie dies schon aus den Einflußlinien zu erkennen, bewirken die 
W indkräfte beispielsweise bei einer Anordnung ähnlich Abb. 2 fast 
durchweg eine Entlastung der Konstruktion3).

W iederinstellungbringen einer eisernen Brücke 
nach einer E rdrutschbew egung.

[Nach Eng. News: R ec. v . 15 . Ja n u a r 1925.)
Die I2.-Avenue-Südbrücke in Seattle, eine Auslegerbogen

brücke m it drei H auptträgern von 29— 52— 29 m W eite der drei Öff
nungen, wurde im Februar 19 17  an ihrem südlichen Ende von einem 
Erdrutsch betroffen, der sie in  ihrer Längsachse um 62 y2 cm nach 
Norden verschob. Eine weitere Verschiebung wurde glücklicherweise 
durch das nördliche W iderlager aufgehalten und dadurch verhindert, 
daß die A uflager von den Fundam enten rutschten. D a sonst keine 
erheblichen Schäden aufgetreten waren, konnte die Brücke leicht 
wiederhergestellt werden.

Sobald die Überbauten von den zerstörten Unterstützungen 
abgehoben werden konnten und auf die alte  Höhe gebracht worden 
waren, wurden neue Pfeilerkronen fü r die n eu e ' Lage der Brücke 
ausgeführt.

Zur Zeit des U nfalles trug die Brücke vorübergehend eine g e 
n e ig t e  F a h r b a h n  über dem Obergurt, auf der die Straße während 
der Vollendung von Planierungsarbeiten an dem südlichen Berg
abhang überführt wurde. Die Brücke wog ausschließlich dieser vor-

5) Beweis: Vorhanden einschließlich der Erdscheibe 2 Scheiben mit
3 Gelenken, gefordert (2 — I) - 3 =  3 Verbindungsstäbe, vorhanden (bei 3 
festen •Gelenken): 3 • 2 =: 6 Verbindungsstäbe.

2) Einflußlinien für beliebig gerichtete Kräfte von Prof. Dr. Kögler. 
In meinem Buche „Die Statik der Brückenkrane“ habe ich bei Berechnung 
der Brückenstütze diese Einflußlinien für einen symmetrischen Dreigelenk
bogen (nach Prof. Kögler) abgeleitet; im übrigen an 2 durchgerechneten 
Beispielen (a. H , IQ Tafeln) die Vorteile der statisch unbestimmten 
Systeme gezeigt; die Berechnung des Fahrwiderstandausgleichs habe ich der 
Dissertation des Herrn Magistrat-baurats Dr Luz David versehentlich ohne 
Quellenangabe entlehnt, was ich hiermit nachgeholt haben möchte.

3) Bei Ausführung sind die Binderteile a c  entsprechend der Durch
biegung aus Eigengewicht usw. zu überhöhen.
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Sie hat ö m Verkehrsbreite, davon 4,8 m Fahrbahnbreite, und ist fü r 
Dampfwalzen von 18  t  mit 400 kg/m 2 gleichmäßiger L a st daneben 

ei 2 5  %  Stoßzuschlag berechnet, die hölzerne H ilfsbrücke fü r W agen 
v°n 6 t  Gesamtgewicht. D ie W ölbbrücke hat 4 Öffnungen von je  
2 7  m Lichtweite mit 3 neuen Zwischcnpfcilern von 2,2 m und einem 
freunungspfeilcr von 5 m Stärke und 5 Öffnungen m it etwas wech
selnden Lichtweiten zwischen den alten Pfeilern. Die Pfeiler sind 
über der Gründung 7,7 m, über der Vorkopfabdeckung 5,5 m lang. 
Die Dreigelenkbogen haben in  allen Öffnungen, gleichmäßig 26,4 m 
Spannweite zwischen den Käm pfergelenken und 3,3 m =  1 /8 Stich

Scheitel, hat durchschnittlich je  5 Tage gedauert. Die Bewegungen 
der Lehrgerüste während der W ölbarbeit wurden durch je  6 Biegungs
messer m it Gleitmaßstäben in jeder Öffnung überwacht.

D ie Belastungsprobe mit 6 Lastkraftw agen m it Anhängern im 
Gesamtgewicht von 48 t , die m it verschiedenen Geschwindigkeiten 
über die Brücke fuhren und fü r jeden B auteil die jeweilig ungünstigste 
Stellung erhielten, hat Bewegungen des Scheitels von +  3 mm, jedoch 
keine bleibende Senkung ergeben und keinerlei Schäden gezeigt. Auffällig 
ist die Hebung des Gewölbescheitels um 8 mm infolge einer Tem peratur
erhöhung von 1 1  auf 20 ° C innerhalb 7 Stunden. (Forts, folgt.)

übergehenden Aufbauten 600 t, die je  zur H älfte an den drei Iiaupt- 
pfeilern aufgenommen wurden. Infolge der unsicheren Bodenverhält
nisse wurde kein Versuch gemacht, die Brücke in ihre ursprüngliche 
Lage zurückzubringen, sondern dafür das hölzerne Gerüst, welches 
nach dem U nfall schnell eingebaut w ar, verstärkt, dann der Überbau 
angehoben und vorübergehend abgefangen, bis neue Lager darunter 
vorbereitet werden konnten. E s  wurde ein Plan  ausgearbeitet, wonach 
Konsole an den Stehblechen der Hauptpfosten über den H auptfeilern 
angenietet wurden, und mit Hilfe eines Rostes von I-Trägern und Balken 
ein W iderlager zum Einbau von Winden geschaffen. An jedem Außen- 
träger über dem A uflager wurden 4 Kugellagerwinden von je  25 t, 
am M ittelträger 4' Winden 
von 50 t  angesetzt und 
so von 12  Mann erst der 
südliche Teil der Brücke 
angehoben, unterbaut und 
dann der nördliche, wie 
aus der nebenstehenden 
Abb. 1  hervorgeht.

.Sorgfältige Messu ngen 
der Spannweite und Hö
henlage der Lagerzapfen 
vor dem Heben hatten 
gezeigt, daß die Brücke 
sich unter der gewaltigen 
K raft des Erdrutsches nur 
wenig verändert hatte.

D a die Brücke beim 
Hochheben nur auf den 
schmalen Auilagerflächen 
der Hebeböcke schwebte 
und die Gefahr eines seit
lichen Abgleitens bestand, 
wurden 4 Bockgestelle an
gebaut, um ein Abrutschen 
zu verhindern, die dem 
Hubvorgang entsprechend 
hochgekeilt wurden. Eine 
Hubperiode von 2 Stun
den brachte die Brücke 
um 200 mm höher, worauf 
sie auf die Holzroste 
abgesetzt wurde. 7 Tage 
dauerte dann das In-
stellungbringen der alten Aufla gerplatten, Roste, Vergießen mit 
neuem Zement und Abbinden. Inzwischen waren die Betonarbeiten 
auf dem nördlichen Teil der Brücke vom Fundam entfuß bis zur Ober
kante eingeleitet und durch warm es W asser über der Pfeilerkrone 
für ein schnelles Abbinden gesorgt. Nach dem Herunterlassen der 
Brücke wurden noch Ankerlöcher in den neuen Beton gebohrt, die 
Anker eingebracht und vergossen. Den Zustand kurz vo r Beendigung 
dieser Arbeiten zeigt die Abb. 2. A . D ü r b e c k .

Die neue Brücke über den Piave bei Cesana (Belluno).
An Stelle der im  W eltkrieg teilweise zerstörten und dann not

dürftig ausgebesserten Brücke m it eisernen Überbauten ist in den 
Jahren 1922— 1924 eine W ölbbrücke aus Eisenbeton erbaut worden.

m it 45 cm Stärke im Scheitel, 50 cm im Käm pfer und 80 cm in der 
Mitte der Bogenhälften und 5,5 m Breite.

Die Pfeiler bestehen aus Zementkiesbeton 1 ¡2 ,5  : 5 m it Natur- 
steinvcrkleidung, die Gewölbe, Stirnm auern und Brüstungen aus 
bewehrtem Zementkiesbeton 1 : 2 : 4  mit nachgeputzten Sichtflächen; 
die Fußwege haben geglätteten und geschliffenen Zementputz 
und Natur

steinbord.
Die Gewölbe, 
die fü r die 
ständige Last

Abb. 1 .  Anheben des Auflagers. Abb. 2 . Wiederhergestellte Auflager.

keiner Verstärkung bedürfen, haben unten und oben symmetrische Netz - 
bewehrung mit Bügelverbindung. D er Trennungspfeiler, die 3 neuen 
Zwischenpfeiler und das neue linke W iderlager sind auf achteckigen 
Tragpfählen aus Eisenbeton der B au art Considère von S m Länge ge
gründet (im ganzeni37,Stück), diedurchDam pfram m en mit 10 0 0 k g B ä r
gewicht 7 m tief unter die Gründungssohle eingetrieben worden sind. 
Die Pfeilergrundkörper sind durch hölzerne Senkkästen umschlossen.

F ü r die Bauausführung ist zunächst ein Arbeitssteg über den 
ganzen Fluß errichtet worden, der 300 m 3 Holz und 2000 kg Eisen 
erforderte (gegen 370 m3 Holz und 5600 kg Eisen der H ilfsbrücke}. 
D er Gründungsbeton wurde durch einen Schüttrichter unter W asser 
eingebracht, nach dem Erhärten der Senkkasten außen m it geölter 
Leinwand gedichtet und der Aufbau dann unter W asserhaltung fo rt
gesetzt. D as Gießen der Gewölbe, in Abschnitten sym m etrisch zum
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bis zum ersten Säulenstoß hob ein Schwenkm ast den ändern auf die 
oberste bereits eingebaute Trägerlage, die Kernsäulen wurden höher 
geführt und von hier aus genau wie vorher auf den Fundam enten die 
Montage fortgesetzt. Dieses Spiel wiederholte sich, ein zweites und 
drittes Mal. Selbstverständlich wurden säm tliche Verbindungen der 
Rahm en vernietet. . Eine Verankerung oder Einspannung der Säulen
füße w ar nicht erforderlich, weil die Vertikallasten bedeutend größer 
sind als die aus W inddruck entstehenden Zugkräfte.

2 ) Vgl.: G r iin in g , „Die Spannungen im Knotenpunkt e i n e s  Vierendeel
trägers“ in der Zeitschrift „Der Eisenbau“ I914.
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A b b .  2 .
Rahmensystem.

A b b .  3 .  

Grundsystem.
A b b .  5 .

Querschnitt einer Rahmensäule.

zugehörigen Trägern montiert. Diese Kernsäulen wurden alsdann als 
Standbaum  fü r zwei eiserne Schwenkm aste benutzt, m it deren Hilfe 
die unteren rd. xo m langen Teile der Rahm ensäulen aufgestellt und die 
Riegel eingebaut^wurden. . N ach.Vollendung der Eisenkonstruktionen

längerung des” Langbaues'stehenden Kinobau, der über zwei Keller
geschossen und dem Erdgeschoß einen fü r ein Lichtspieltheater vorge
sehenen hallenartigen R aum  mit auskragenden Tribünen besitzt 
(Abb. 1).

Eine besondere rechnerische und konstruktive Durcharbeitung 
erforderte vo r allem der Turm bau, der infolge seiner Höhe erheblichen 
W indkräften ausgesetzt ist, welche durch das Stahlgerippe aufge
nommen werden mußten. Som it w ar die Verbindung der in den Außen
wänden liegenden Stützen und Riegel säm tlicher Stockwerke zu auf
einandergereihten Steifrahm en die gegebene Lösung. Die beab
sichtigte architektonische Gliederung der äußeren Turm flächen wie 
auch konstruktive Gründe führten dazu, in jeder der vier Turm seiten 
zwei nebeneinanderstehende Rahm ensystem e auszuführen und so m it
einander zu verkoppeln, daß jedem  Rahm ensystem  die H älfte der 
horizontalen K rä fte  zugewiesen werden konnte. So entstanden im 
ganzen acht 12-stöckige Rahm en, deren Berechnungsweise hier nur 
kurz angedeutet werden soll.

D as System  des 12-stöckigen Rahm ens (Abb. 2) ist 36-fach sta
tisch unbestimmt. D a aber Sym m etrie sowie Gleichgewicht der 
beiderseitigen Knotenlasten vcrliegen, sind säm tliche Momente rechts 
und links entgegengesetzt gleich. Somit haben die Momentflächen in 
den M ittelpunkten der R iegel Nullpunkte, an deren Stelle Gelenke 
angenommen werden können. Hierdurch verm indert sich die Zahl der 
Unbekannten au f 24. Eine weitere Vereinfachung ergibt sich, wenn die 
rechts und links auftretenden Unbekannten paarweise zu einer Gruppe 
zusammengefaßt werden. Man erhält dann das in Abb. 3 dargestellte 
Grundsystem  m it 12  „U nbekannten (X ab is X u), dessen weitere Behand
lung nach  den im Kom pendium  der Statik  der Baukonstruktionen 
vo n  D r.-Ing. P i r l e t ,  Aachen“  angegebenen Methoden erfolgt 1).

Säm tliche Rahm en wurden zweiwandig ausgeführt. Hieraus 
ergab sich für die Ecksäulen, in denen die Rahm en zweier Turmseiten 
Zusammentreffen, der in Abb. 4 dargestellte Querschnitt, fü r die 
Säulen in W andm itte der Querschnitt nach Abb. 5. In  diese Säulen-

') Vgl.: P i r le t ,  „Die Berechnung von Stockwerksrahmen“ in der 
Zeitschrift „Der Bauingenieur“ 1922 und M ols, „Zur Berechnung von 
Stockswerksrahmen“ in der Zeitschrift „Der Bauingenieur“ 1922.

Ein neues Hochhaus in Aachen.
D as erste deutsche Hochhaus m it vollständig eiserner Trag

konstruktion, welches den Nam en „Loch ner-H au s" tragen wird, wird 
z. Z. in Aachen errichtet.

D as Lochner-H aus besteht aus drei H auptteilen: dem 12-stöckigen 
Turm bau, der sich auf einer Grundfläche von 18  x  2 1  m 2 zu einer 
Höhe von 40 m  erhebt, dem daran anschließenden Langbau mit einer 
Grundfläche von 48 x  22 m 2 b ei rd. 20 m Höhe und dem in der V er

A b b .  1 .

querschnitte wurden an  den Rahm enecken kräftige m it W inkeln ge
säum te und durch Bindungen versteifte Eckbleche eingefügt, an denen 
die ebenfalls zweiwandigen Riegel angc-schlpssen wurden. Diese be
stehen bei den meisten Geschossen aus genieteten Trägern; nur in den 
obersten Stockwerken waren U -E isen  ausreichend. B ei der Vernietung 
der Eckbleche fanden die Ergebnisse der Untersuchungen von G rü - 
n in g  2) über Spannungen in Knotenpunkten von Vierendeelträgern 
Berücksichtigung.

Die Aufstellung der Turm 
konstruktion ging folgendermaßen 
vor sich (Abb. 6}: Auf den Funda
menten wurden zunächst m ittels 
Schwenkmastes vier im Kern des 
Turm es stehende Säulen nebst den

A b b .  4 .  1
Querschnitt einer Ecksäule.

500 ,  ,
* 1

L . _ j
1

r i J



DER B A U IN G E N IE U R
1926 HEBT 13. M ITTEILUNGEN. 267

W esentlich einfacher als beim Turm  lagen die Verhältnisse beim 
Langbau. H ier sind einzelne Querwände m assiv ausgebildet und 
nehmen ohne weiteres die W indkräfte auf, welche innen durch die als 
horizontale starre Scheiben wirkenden m assiven Decken zugeführt 
werden. Die Stützen werden somit nur senkrecht belastet und wurden 
in der im Eisenhochbau üblichen W eise ausgebildet.

Auch der K inobau bietet keine Besonderheiten. Die unteren 
Geschosse sind in der gleichen A rt wie beim Langbau behandelt. Der 
eigentliche Theaterraum  ist eine Hallenkonstruktion, deren Steifigkeit 
durch Einspannung der Ecksäulen erreicht wurde. Die Montage 
des K inos wie auch des Langbaues erfolgte in der gebräuchlichen Weise 
mittels hölzerner und eiserner Schwenkm aste.

D as Aachener Hochhaus wurde von Prof. F a h r e n k a m p  in 
Düsseldorf entworfen. Die konstruktive Durchbildung und die gesamte 
Ausführung der Eisenkonstruktion erfolgte seitens der Gesellschaft 
H a r k o r t  in Duisburg nach den von D r.-Ing. P i r l e t  in Aachen im 
Aufträge des Bauherrn aufgcstellten Berechnungen und generellen 
Entwürfen.

D e r ' Aufführung eines Hochhauses wird stets eine sorgfältige 
Abwägung nicht nur der Kosten, sondern auch der besonderen Vorteile 
der verschiedenen Bauweisen, die sich ja  letzten Endes wieder geld
lich auswirken werden, vorausgehen. A ls besondere Vorzüge der 
Eisenbauweise seien kurz erw ähnt: Schnelligkeit der Aufstellung des 
tragenden Gerippes bei jeder W itterung, völlige Unabhängigkeit der 
Tragkonstruktion von der Ausführung der Decken, mit deren-Einbau 
durch einen anderen Unternehmer an beliebiger Stelle au f einfacher, 
an den eisernen Deckenträgern angehängter Schalung begonnen werden 
kann. Ferner besteht sowohl während der Bauausführung als auch 
später jederzeit die Möglichkeit, größere bauliche Änderungen vorzu
nehmen. —  Beim  Lochner-H aus wurde hiervon bereits Gebrauch ge
macht. —  Als besonderer Vorteil erweist sich der geringe Raum bedarf 
des tragenden Gerippes, wodurch bei einem Hochhause m it Stahlgerippe 
infolge der kleinen Stützenquerschnitte gegenüber anderen Bauweisen 
ein Gewinn von etlichen hundert Quadratm etern nutzbarer Dccken- 
fläche —  also die Vergrößerung eines H auptverzinsungsfaktors —  erzielt 
wird, ein Vorteil, dessen Bedeutung mit der Höhe des Gebäudes stark 
zunimmt. R .

W IR T S C H A F T L IC H E  M IT T E IL U N G E N .

Beratungen im  R eichsverband der D eutschen  Industrie 
über W ohnungspolitik.

D er Reichsverband der Deutschen Industrie h at kürzlich einen 
„Ausschuß fü r W ohnungspolitik'' errichtet, der unter Vorsitz von 
Baurat D r.-Ing. R ie p c r t  am 9. März 1926 seine erste Sitzung abhielt.

R egierungsrat K e l l e r  vom  Preußischen Statistischen Landes
amt sprach über das Them a „S ta tis tik  und W ohnungsnot''. In  den 
Jahren x p ig  b is 1924  hat ein Reinzugang von W ohnungen durch 
Umbau oder Neubauten von insgesamt 650 000 W ohnungen gleich 
jährlich 1 10 0 0 0  W ohnungen stattgefunden. D a vo r dem K rieg  der 
Zugang an W ohnungen jährlich 200000 b e tru g /e rg ib t  sich ein 
Fehlbetrag von 600 000 Wohnungen. Daß ein W ohnungsbedarf in 
dieser Höhe noch fü r längere Zeit bleibt, ist daher anzunehmen.

Den vorläufigen Ergebnissen der Volkszählung vom 16 . Ju n i 1925 
ist allerdings zu entnehmen, daß die Zahl der W ohnhäuser von 19 10  
bis 1925 in Preußen von 3 454 842 auf 3 964 388, also um 508 546 oder 
um 14 ,7 5 %  zugenommen h at, während die preußische Einwohnerzahl 
nur um 9 ,9%  (ortsanwesende Bevölkerung 1925) gestiegen ist. Man 
könnte aus diesen Zahlen die Anschauung gewinnen, daß es zweifelhaft 
sei, ob - und inwieweit überhaupt noch von einer Wohnungsnot ge
sprochen werden könne. B e i Beurteilung dieser Frage darf aber 
nicht nur das W achstum  der Bevölkerung,- sondern vielm ehr die V er
mehrung der Zahl der H a u s h a l t u n g e n  in B etracht gezogen werden. 
Letztere haben nämlich seit 19 10  in Preußen um 24 ,72%  zugenommen. 
Auf ein bewohntes W ohnhaus entfallen daher 1925 durchschnittlich 
weniger P e r s o n e n , aber mehr H a u s h a l t u n g e n  a ls  19 10 . "Über 
die W ohnungsdichtigkeit gab der Referent einige interessante Zahlen. 
So betrug in B erlin  im Ja h re  19 13  die Zahl der Personen, die auf 
eine W ohnung entfallen, 4,06. Im  Ja h r  1925 =  3,43 Personen. In  
Dresden betrug die Anzahl der au f eine W ohnung entfallenden Per
sonen im letzten Friedensjahr 3,95, jetzt =  3,57  Personen. E s  wäre 
aber falsch, aus diesem R ückgang in der W ohnnngsdichte etw a auf 
eine größere Zahl freiwerdender Wohnungen zu schließen. Diese 
W ohnungsdichtigkeit müßte bei einem der Zahl der H aushaltungen 
entsprechenden Stand an W ohnungen noch geringer werden, da 
beispielsweise in Städten w ie Königsberg, Nürnberg, Frankfurt, 
Düsseldorf, Leipzig die Zahl der W ohnungen m it mehr als einer H aus
haltung von 1  bis 2 %  vo r dem K rieg  auf 10  bis 1 3 %  im Jah re  1924 
gestiegen sei. A ls zweiter Redner verbreitete sich Dr. S tö h n  über 
die Entw icklung des Wohnungswesens in den übrigen europäischen 
Staaten während der Nachkriegszeit.

Als d ritter Redner sprach außerordentlich fesselnd und lehr
reich Professor D r. D e s s a u e r ,  welcher als Mitglied der Zentrum s
partei dem Reichstage angehört. E r  bezeichnete als Voraussetzung 
für die Beseitigung des W ohnungselends und der Aufhebung der 
Wohnungszwangswirtschaft eine Herabsetzung der außerordentlich 
hohen Baukosten und die Schaffung der Möglichkeit, daß der Wolinungs- 
mhaber ohne öffentliche Zuschüsse imstande sei, die W ohnungen zu 
verzinsen, zu unterhalten und zu amortisieren. Den W eg fü r die 
Herabsetzung der Baukosten sieht Professor D essauer in  e in e r  
J y p i s i c r u n g  u n d  N o r m a l is ie r u n g  u n s e r e r  B a u w e is e .  Nach 
den Vorarbeiten, die auf, diesem Gebiete geleistet seien, und den Ver
suchen, die man an verschiedenen Orten bereits m it dem Bau von der- 
artigen normalisierten Typenbauten gem acht habe, sei es tatsächlich 
gelungen, die Baukosten au f die H älfte  der jetzigen Kosten herabzu
setzen. Die Norm alisierung müsse zu diesem Zweck so w eit durchge
führt werden, daß es möglich sei, die H äuser in Zukunft nicht mehr 
j-u bauen, sondern gewissermaßen „z u  f a b r i z ie r e n “ , indem ungefähr 
“°%  des H auses fabrikm äßig hergestellt und dann verhältnism äßig 
schnell'an Ort und Stelle aufm ontiert werden könnten.
... B ei der Finanzierung des W ohnungsbaues müsse man in erster 

Linie wieder zu volksw irtschaftlich gesunden -Grundsätzen zurück
kehren; das bedeute aber einen Abbau der Zwangswirtschaft und das

Ende der Bezuschussung des W ohnungsbaus aus öffentlichen Mitteln. 
D er Wohnungsbau müsse auch dem Privatkap ital wieder gute Anlagen 
bieten können. Dazu sei vor allem eine Reduzierung der Baukosten 
anzustreben. Je  nach der Gegend, in der gebaut werden soll, müßten 
einheitliche Typen fü r den Ziegelbau, fü r das Betongußverfahren 
bzw. fü r den Betonplattenbau geschaffen werden. Die zu 80%  fabrik
mäßig erstellten H äuser müßten dann kolonnenartig herangeführt 
und gewissermaßen „bandartig“  gebaut bzw. montiert werden. Wenn 
auf diese W eise erst eine nationalökonomisch richtige Grundlage für 
das Bauen geschaffen sei, werde es leicht gelingen, ausländisches 
W ohnkapital, das in 15  bis 20 Jahren  zu amortisieren und m it 7 %  
zu verzinsen wäre, heranzuziehen. Allerdings dürfte man dabei vor 
vereinzelten Sonderinteressen, z .B . der Architekten, nicht H alt machen. 
Allein die Architektengebühren betrügen zurzeit etwa 6 %  der B au 
kosten. Auch die W ohnungsinhaber müßten ihre Ansprüche be
schränken, man könne unmöglich weiterhin jedes H aus architektonisch 
und im Innenbau verschieden gestalten. W enn vielfach Handwerker
kreise gegen das fabrikm äßige und serienweise Herstellen der W oh
nungen und des W ohnungsbedarfes seien, so sei das verständlich. 
E s  sei aber anzunchmen, daß m it einer Belebung des Baum arktes und 
dam it der Industrie die wirtschaftlichen Verhältnisse so gebessert 
würden, daß schon dadurch dem Handwerk ein Ausgleich geboten 
würde. Eine große Idee lasse sich eben nur gegen die zahlreichen 
Sonderinteressen durchsetzen.

Der Vertreter des Braunkohlenbergbaues, Regierungspräsident
a. D. v o n  G e r s d o r f ,  stim m te den Ausführungen des Professors 
Dessauer im allgemeinen zu, glaubte indessen bezweifeln zu müssen, 
daß es möglich sei, die Baukosten in dem von dem Vortragenden 
erwähnten Ausmaße herabzudrücken. Nach seinen Erfahrungen sei es 
auch nicht möglich, ausländische Anleihen unter einer Verzinsung 
einschließlich Amortisierung von 12  bis 1 3 %  hereinzubekommen. Von 
den anwesenden Vertretern des Hochbaues wurde nam entlich der A n
nahme entgegengetreten, daß Wohnungen m it 80 m 2 W ohnfläche’ 
selbst bei serienweiser Herstellung zu M. 8000 hergestellt werden 
könnten. Zurzeit sei bei einem zweistöckigen H aus pro Wohnung von 
33 m 2 Fläche m it Baukosten in Höhe von 13  500 M. zu rechnen. 
Ferner wurde die Befürchtung ausgesprochen, daß bei dem „b an d 
artigen", serienweisen Bau in entscheidenden Momenten der Aus
führung noch in stärkerem  Umfange als bisher mit der Streikgefahr 
zu rechnen wäre. Vor der Aufnahm e von Ausländsanleihen wurde ge
w arnt.

Der „Ausschuß fü r W ohnungspolitik" des Reichsverbandes der 
Deutschen Industrie w ill in seiner nächsten Sitzung weiterhin die 
Frage prüfen, inwieweit das Bauwesen tatsächlich mechanisiert werden 
kann und ob man dadurch zu einer wescntüchcn Senkung der B a u 
kosten kommen kann. E rst wenn diese Grundlagen festlägen, könne 
man weiterhin das Finanzierungsproblem  in Angriff nehmen.

D ie Arbeiten des Ausschusses verdienen die ernste Aufm erk
sam keit der Bauindustrie.

Regierungsmaßnahmen zur Förderung des Wohnungsbaues. D ie 
Reichsregierung beabsichtigt, eine Summe von 200 Mill. M ark durch 
Verm ittlung des Reichsarbeitsm inisterium s als Z w is c h e n k r e d it  
zur Verfügung zu stellen. Dieser Zwischenkredit soll den Ländern 
gegeben werden, um ihnen die Durchführung eines verstärkten 
W o h n u n g s b a u p r o g r a m m e s  zu ermöglichen. Die Länder sollen den 
K red it durch H ypothekenbanken oder ähnliche Anstalten, die zur 
Ausgabe von Pfandbriefen berechtigt sind, weitergeben. Die B ürg
schaft fü r die Pfandbriefe sollen die Länder, Kom m unalverbände 
und Gemeinden übernehmen. Über die praktische Durchführung 
dieser Maßnahmen schweben noch Verhandlungen. Man rechnet 
dam it, daß im Jah re  1926 etw a 120  000 Wohnungen gebaut werden 
können.
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In  P r e u ß e n  h at sich die S e e h a n d lu n g  bereit erklärt, au f 
die in den nächsten Monaten zu erwartenden Eingänge aus der H aus
zinssteuer Vorschüsse bis zu 50 Mill. schon je tzt zur Verfügung zu 
stellen. Auch die L a n d e s r e g ie r u n g  hat bereits aus den M itteln, die 
dem staatlichen W ohnungsfürsorgefonds im Jah re  1926 zufließen 
werden, einen B etrag von 25 Mill. Mark zur Verfügung gestellt.

CI.

Die Bautätigkeit im Deutschen Reich 19 19 /19 24 . Eine Übersicht 
über die Entw icklung des W o h n u n g s b a u e s  im  R e ic h  in den 
letzten Jahren  gibt die folgende T abelle:

Zugang durch Neubau Reinzugang
W ohngebäude Wohnungen W ohngebäude W ohnungen1)

19 19  ’2 14 6 5  35 5 9 6  19 0 4 6  56 7 14
1920 43 4 1 1  75 928 4 °  444 10 30 9 2
19 2 1 66786 10 8 5 9 6  6 2 19 9  ! 34 223
1922 74 693 124  273 69 259 146 6 15
1923 54824  100 401 5 10 0 9  1 iS  333
.1924 5 4  3 7 7  9 4  S o 7  4 9  4 r 3  io 6 5 °2

Die Gestaltung der W o h n u n g s b a u t ä t ig k e i t  in  S t a d t  u n d  
L a n d  wird durch folgende Übersicht veranschaulicht:

Reinzugang an Wohnungen nach Ortsgrößenklassen.
A uf 1000 der Bevölkerung.

19 19  1920 19 2 1 1922 19 23 1924
bis 2 0 0 0  Einw . 0,80 1,2 0  1,88 2 ,15  1,4 4  1,50

2 0 0 1 —  50 0 0  „  1 ,3 1  2 , 1 1  3 ,15  3,07 2 ,29 ' 2,35
5 0 0 1 —  10 0 0 0  ,, 1,39  2,46 3,53 3,27 2,49 2,32

10  0 0 1 —  20000 ,, 1,42  2,72 3,48 3,85 2,27 x,95
2 0 0 0 1 —  50 0 0 0  ,, 1 ,5 0  2 ,6 1 2,79 3 .12  2,25 2,0 1
50 0 0 1 —  10 0 00 0  „  1,00 2,52 2,46 2,70 2,67 1,92

über 100 000 ,, 0,65 1 ,5 3  1,65  1,94  1,86 1 ,3 7
Deutsches R e ic h ................... 0,94 1 ,7 1  2,23 2,48 1,89 1,70

(Nach „W irtschaft und Statistik“ . Vergl. auch „Bauingenieur" 
1926, H eft 3, S. 58.)

Internationale Arbeitszeitkonferenz in London. Vom 15 . bis 19. 
März d. J .  hat in London eine Konferenz der Arbeitsm inister von 
Deutschland, Frankreich, England, Belgien und Italien  stattgefunden, 
in der versucht wurde, eine Einigung der genannten Länder über die 
Auslegung und Ratifizierung des W ashingtoner Arbeitszeitabkommens 
herbeizuführen. D er Deutsche Arbeitsm inister, Dr. B r a u n s ,  betonte, 
daß die Deutsche Arbeitszeitverordnung vom  Dezember 1923 nur ein 
Notgesetz sei. D ie Rückkehr zu einem Norm alarbeitstag von 8 Stunden 
stelle für Deutschland keine Unm öglichkeit dar. E s  bestehe eine 
Statistik  über die Arbeitszeit Anfang 1925 in Deutschland, von der 
rd 10 ,9  Mill. Arbeitnehm er erfaßt seien. 8,432 Mill. Arbeitnehmer 
hätten eine regelmäßige W ochenarbeitszeit von 48 Stunden gehabt, 
nur 1 ,19 0  Mill. Arbeiter, also kaum  mehr als i/9 der erfaßten Arbeit
nehmer, hätten mehr als 48 Stunden gearbeitet. D ie deutsche Reichs
regierung habe bereits die V o r la g e  e in e s  A r b e i t s z e i t g e s e t z e s  
ausgearbeitet, welches so gestaltet sei, daß die Ratifizierung des 
W ashingtoner Abkommens auf der Grundlage dieses Gesetzes erfolgen 
könne. D as Gesetz werde auch dann in K ra ft  gesetzt werden, wenn 
wider Erw arten die Ratifizierung des W ashingtoner Abkommens 
nicht zustande käme.

D er englische Arbeitsm inister betonte, daß England an günstiger 
G estaltung der Arbeitszeit fü r seine Arbeiter keinem anderen Lande 
nachstehe. England habe das W ashingtoner Abkommen nur deshalb 
nicht ratifiziert, w eil zwischen den Regierungen der auf dieser K on 
ferenz vertretenen Länder erhebliche Differenzen über die Auslegung 
der w ichtigsten Artikel des Abkommens aufgetreten seien.

Die Verhandlungen betrafen vo r allem die Frage der Sonntags
arbeit, der Überstunden und der V e r t e i lu n g  d e r  A r b e i t s z e i t  fü r  
S a i s o n a r b e i t e r .  F ü r das deutsche Baugewerbe ist besonders 
wuchtig, inwieweit eine Einigung hinsichtlich der Begriffsbestim m ung 
und Behandlung von Saisonbetrieben erzielt wurde. In  den übrigen an 
der Konferenz beteiligten Ländern ist auf die besondere Lag e  der 
Saisongewerbe bereits Rücksicht genommen. D ies gilt vor allem 
fü r F r a n k r e i c h ,  dessen Regelung den Saisonbetrieben eine w eit
gehende Abweichung vom  schematischen Achtstundentag einräumt. 
E s  wurde schließlich eine Einiguug darin erzielt, den § 5 des 
W ashingtoner Abkommens, der eine Abweichung vom  regelmäßigen 
A chtstundeutag durch Vereinbarung zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern zuläßt, auch auf B a u a r b e i t e r  Anwendung finden 
d a rf. CI.

Die Bildung der Gewerbe- und Grundwertausschüsse bei den 
Finanzäm tern. Nach § 65 des Reichsbewertungsgesetzes vom  10 . A u
gust 19 25 werden zur Feststellung des Einheitswertes gewerblicher 
Betriebe fü r die Einheitswertsteuern (Vermögens-, Gewerbe-, Grund- 
und Gebäudesteuern) bei den Finanzäm tern G e w e r b e a u s s c h ü s s e  
gebildet. Ebenso werden fü r die Feststellung der W erte von land- 
nnd forstwirtschaftlichen Betrieben und von Grundstücken, die weder 
zum gewerblichen noch zum landwirtschaftlichen Betriebsverm ögen 
gehören, fü r die Veranlagung G r u n d w e r t a u s s c h ü s s e  .gebildet. 
Zuständig ist in der R egel der Ausschuß bei demjenigen Finanzam t, 
in dessen Bezirk der Ort der Leitung des Betriebes liegt.

-1) einschließlich der durch Umbau gewonnenen W ohnungen.

Die näheren Vorschriften fü r die Bildung dieser Ausschüsse 
gibt eine Verordnung vom 1 1 .  März d. J .  (vgl. Gesetze, Verordnungen, 
Erlasse). D ie Ausschüsse sollen sich zusanimcnsctzcn au s: einem 
Beam ten des Finanzam tes (in der R egel der V orsteher des F . A ., der 
dann den Vorsitz fü h rt);

einem von der Landesregierung ernannten Beam ten, der m it der 
Bewertung von Betriebsverm ögen bzw. Grundstücken vertraut ist 
und in der R egel den stellvertretenden Vorsitz fü h rt;

einem Gemeindebeamten;
ferner aus je  nach der Bestim m ung des Präsidenten des Landes

finanzam tes 4, 6 oder 8 g e w ä h lt e n  Mitgliedern,
und aus e r n a n n t e n  M itgliedern (halb soviel wie die gewählten 

Mitglieder).
Die gewählten M itglieder werden je  zur H älfte  von den Ver

tretungen der Selbstverw altung der Gemeinden oder Gemeinde
verbände, in Preußen evtl. auch vom  Kreisausschuß und den öffent
lich-rechtlichen berufsständischen Vertretungen gewählt. B e i der Wahl 
soll darauf Bedacht genommen werden, daß möglichst alle Arten 
des für die A rbeit des Ausschusses wichtigen Vermögens durch sach
kundige Personen vertreten werden. D as Am t der M itglieder ist Ehren
am t, es findet jedoch eine Entschädigung fü r Aufw and und Zeitver
lust statt.

A ls berufsständisclie Vertretungen fü r die W ahl der einen Hälfte 
der zu wählenden M itglieder kommen beim G ew erb eau ssch u ß  in 
erster Linie die gewerblichen Berufsvertretungen in Frage (Industrie- 
und Handelskam m er, H andwerkskam m er usw.). Sie sind je  nach der 
Bedeutung des von ihnen vertretenen gewerblichen Berufsstandes 
im W irtschaftsleben des Bezirks heranzuziehen. Auch die Ver
tretungen der freien Berufe haben ein Mitglied zu wählen. Im  G r u n d 
w ertaussch uß  überwiegen die von der Landw irtschaftskam m er zu 
wählenden Vertreter. Die Amtsperiode der Mitglieder dauert drei 
Jah re , die erste Periode läu ft jedoch nur bis 3 1 .  Dezem ber 1928.

Die e r n a n n t e n  M itglieder werden vom  Präsidenten des Landes- 
finanzam tes und der Landesregierung ernannt. B e i der Ausw ahl ist 
darauf zu achten, daß die gewählten Mitglieder so ergänzt werden, daß 
mindestens die H älfte der zu wählenden und zu ernennenden Mitglieder 
die für die w irtschaftliche Struktur des Bezirkes w ichtigsten Ver
mögensarten vertritt. Jedoch sollen auch andere Berufsgruppen, 
insbesondere auch A r b e it n e h m e r  vertreten sein.

B ei den Ausschüssen können für örtlich abgegrenzte Bezirke 
A b t e i lu n g e n  gebildet werden, diese Abteilungsbezirke sollen sich 
an die bisherigen Steuerbezirke und die Bezirke der Verwaltungs
behörden anlehnen.

Zur Arbeitsm arktlage: D ie K u rve  der Zahlen der Arbeit
suchenden, die von Endo Oktober 1925 ab außergewöhnlich schnell 
sich steigerte, erreichte Anfang Februar ihren höchsten Stand. Zu 
dieser Zeit wurde die bisherige Plöchstziffer vom  Ja n u a r 1924 (ca.
2 050 000 Arbeitsuchende) noch um  2 0 %  übertroffen.

Die Arbeitslosigkeit im  B a u g e w e r b e  erreichte bei weitem 
nicht den H öchststand von vo r zwei Jahren . Im  Februar 1924 
waren 72,6 %  der Mitglieder des Deutschen Baugewerksbundes (der 
fast die H älfte  aller B auarbeiter umfaßt) arbeitslos, während die 
größte Arbeitslosenziffer dieses W inters am  18 . Ja n u a r 1926  52,4% 
der erfaßten M itglieder betrug. Nach dieser Statistik , die auch die 
durch Frost und Schneefall bedingten Schwankungen deutlich wider
spiegelt, hat eine leichte Belebung der B autätigkeit in der ersten 
H älfte  Februar eingesetzt. E s  waren arbeitslos in Prozent der 
erfaßten M itglieder:

am 7. Dezember 1925.......................................38,9 %
„ 2 1 .  „    48,8 %
„  4. Jan u ar 1 9 2 6 .........................................45,7 %
.. 18 ........................................................... ....  • • 5 2 ,4 %

1. Februar  ...................................................47,0 %
»* I 5 - *>............................................................ 4 2 ( 0  %

N o t s t a n d s a r b e i t e n  spielen nur eine geringe Rolle, obgleich sie 
in diesem W inter in erhöhtem Maße aufgenommen wurden. Die 
Zahl der bei Notstandsarbeiten beschäftigten Bauarbeiter dürfte 
die Anzahl der arbeitslosen B auarbeiter um nur etw a 3— 5 %  ver
ringert haben. B e i der wieder einsetzenden B autätigkeit handelt es 
sich meistens um kleinere Reparatur- und Innenarbeiten oder um 
Beendigungen angefangener Bauten. D ie Arbeitslosenzahlen der 
Baufacharbeiter in verschiedenen Bezirken zeigt die folgende Übersicht:

Novem ber 1925' Jan u ar 1926
M aurer Zim m erer M aurer . Zimmerer 

W ürttem berg . . . .  8 1 S 356 3693 10 14
Freistaat Sachsen . . 1 15 0 9  4290 1556 5  7240
S c h le s ie n .......  2720 12 4 5  8 137  40S5
P o m m e rn .......  2 3 19  885 4 4 7 1 1882
Sehr schlecht liegen die Verhältnisse in Ostpreußen, Pom m ern, Ober
schlesien und auch in Berlin, re lativ  günstig in Brem en und München.

Eisenbahn-Gütertarif. Zum 15 . März 1926 erscheint der Deutsche 
Eisenbahn-Gütertarif, T eil I  Abteilung A  neu und ist zum Preise 
von 60 P fg . durch alle Güterabfertigungen der Reichsbahn zu be
ziehen.
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Gesetze, Verordnungen, Erlasse.
(Abgeschlossen am 18 . März.)

Verordnung über die Bildung der Grundwertausschüsse und der 
Gewerbeausschüsse bei den Finanzäm tern und ihr Verfahren. Vom
1 1 .  März 1926. (R G B l. I ,  S. 15 1 .)  Vergl. die vorstehende Mitteilung.

Preuß. zweite Verordnung zur Durchführung der Aufwertung 
der Sparguthaben. Vom  27. Februar 1926. (Pr. Ges.-Sam m l. S. 98.) 
F ür die Aufwertung der Sparguthaben bei öffentlichen oder unter 
Staatsaufsicht stehenden Sparkassen Preußens bedarf es in der Regel 
keiner Anm eldung. F ü r ein Guthaben unter 8 Goldm ark findet keine 
Aufw erfung statt. D ie Fälligkeit und Verzinsung der aufgewerteten 
Guthaben w ird später geregelt.

Verordnung über die Festsetzung von Pauschbeträgen nach 
§ 70 Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes. Vom 26.. Februar 1926. 
(RM inBl. S. 74.) F ü r a u s lä n d is c h e  A r b e i t e r ,  die in Deutschland 
nur beschränkt steuerpflichtig sind, d. h. sich weniger als 6 Monate 
im Inland aufhalten, gilt die allgemeine Regelung des Steuerabzuges 
vom  Arbeitslohn nicht. F ü r  sie sind ohne jeden Abzug 4 vH . des 
Lohnes als Steuerabzug einzubehalten.

Gesetzentwurf über Steuermilderungen. Vom  r. A pril ab soll, 
die U m s a t z s t e u e r  auf 0 ,6 %  herabgesetzt werden. Neben die B e
seitigung der Luxussteuer tritt die steuerliche Erleichterung w irt
schaftlich gebotener Betriebszusammenschlüsse durch Änderung 
des K a p i t a l v e r k e h r s -  u n d  G ru n d e rw e rb s s te u e rg e s e tz e s . Die 
E in k o m m e n -  u n d  K ö r p e r s c h a f t s s t e u e r v o r a u s z a h lu n g e n  
sollen wieder am 10 . Tage des ersten Quartalsm onats entrichtet werden 
und für das v e r f lo s s e n e  Q uartal gelten. Eine V e r m ö g e n s t e u e r 
veranlagung für 1926 soll nicht stattfinden. Die Vermögensteuer 1926 
wird vielm ehr in Höhe von drei V ierteln der Steuer für 1925 erhoben, 
die am  15 . Mai fällige Vorauszahlungsrate soll nicht erhoben werden. 
Der E ntw urf ist im  Reichsrat angenommen.

Stundung der Obligationssteuerzahlungen Am  I . A pril 
1926 ist eine R ate  der erhöhten Obligationssteuer und auch 
die bis zum 1 . A pril 1926 gestundete Oktoberrate 1925 fällig. Mit 
Rücksicht auf die w irtschaftliche Lage vieler Unternehmungen emp
fiehlt der Minister, Anträgen sowohl auf weitere, als auf neue Stundung 
verständnisvoll'entgegenzukom m en. Nach Möglichkeit soll R aten
zahlung vereinbart werden. Die Stundungszinsen sollen 5— 7 %  be
tragen. (Erl. R .F .M . v . 28. Febr. d. J.)

Rechtsprechung.
Reichsfinanzhof. S t e u e r a b z u g  v o m  A r b e it s lo h n . Der 

Arbeitgeber ist auch dann verpflichtet, den Steuerabzug vom  Arbeits
lohn seiner A rbeiter vorzunehmen, wenn ein Arbeitnehmer behauptet 
(oder auch etw a nachweist), daß er aus anderem Anlaß die ihn treffende 
Steuer bereits gezahlt habe. Daß dem Arbeitnehm er bei tatsächlicher 
Doppelzahlung der Steuer nach § 129  Reichsabgabenordnung (E r
stattung unrechtm äßig erhobener Steuern) ein Erstattungsanspruch 
zusteht, berührt die Einbehaltungspflicht nicht. B e i je d e r  L o h n 
z a h lu n g  ohne Ausnahm en ist der Steuerabzug vorzunehmen.

In  dem vorliegenden F alle  h atte der Arbeitnehm er auswandern 
wollen und behauptete, zur Erlangung der steuerlichen Unbedenklich
keitserklärung fü r die Zeit b is zum Ungültigwerden seines Auslands
passes die Einkom m ensteuer im voraus bezahlt zu haben. Die U nter
nehmung, bei der er tätig  w ar, hatte darauf den Steuerabzug nicht vor
genommen und wurde nur fü r die rückständige Steuer in Anspruch 
genommen, da der Arbeitgeber n e b e n  dem . Arbeitnehm er für den 
1-inkommensteuerabzug vom  Arbeitslohn seines Arbeiters oder Ange
stellten nach A rt. I  § 23 der 2. St.-N .-V . und § 78 des neuen Einkom m en
steuergesetzes haftet. (R F H . V I vom  10 . I I .  26.)

Von der Leipziger Messe.
Berichtet von D r.-Ing. H u  m m e l, Karlsruhe.

Die diesjährige Leipziger Messe w ar trotz der U ngunst der Zeit, 
oder weil man von ihr eine w irtschaftliche Belebung erwartete, vielleicht 
eben wegen der w irtschaftlich ungünstigen Zeit glänzend beschickt 
und-besucht. N icht allein vom  Inland her erfuhr sie lebhaften Zu
spruch. In  der Erkenntnis der Bedeutung der Leipziger Messe für 
die Förderung w irtschaftlicher Beziehungen der Länder w ar auch 
das Ausland stark vertreten, nicht nur als Messebesucher und Käufer, 
sondern auch als Aussteller. Man fand nationale Meßausstellungen 
der Sowjet-Republiken, Italiens, Österreichs, der Schweiz, der Tschecho
slowakei, daneben Einzelaussteller aus Holland, England, Griechen
land, Am erika. D er Messebesuch wurde als sehr lebhaft bezeichnet.

Auf der „Technischen M esse'' allein, die dem R aum  nach 
schätzungsweise %  der Gesam tmesse ausm achte, sind am ersten 
Messetag 50 000 Besucher gezählt worden. D as Messegeschäft selbst 
verlief natürlich je  nach den W irtschaftszweigen verschieden. Es 
wurde von erfreulichen Abschlüssen auf dem Gebiet der E lektro
technik, der W erkzeugmaschinen, der Fördereinrichtungen berichtet. 
Weniger gut gingen die Geschäfte in der Textilbranche und vor allem 
auf dem Gebiete der Schuh- und Lederwaren, ein Spiegel der Zurück
haltung in der äußeren Lebenshaltung unserer augenblicklichen Zeit.

W ährend ein großer Teil der einzelnen W irtschaftszweige auf 
in der Stadt zerstreut liegende Messehäuser verteilt w ar, w as eine 
Übersicht erheblich erschwerte, w ar die „Technische M esse", von der 
hier hauptsächlich die Rede sein soll, in den H allen auf dem Aus
stellungsgelände in der Nähe des Völkerschlachtdenkm als klar und 
ziemlich übersichtlich untergebracht. Zwei neue, imposante, 100  m 
hohe Eisenfachtürm e der Leipziger Sendestation halten wie zwei 
Schildwachen W acht am Gelände und sind zugleich fü r die „Technische 
M esse" symbolische W egzeiger. D ie 1 3  zum Teil mächtigen Aus
stellungshallen des Geländes sind soeben durch eine neue Riesen
ausstellungshalle verm ehrt worden, ein Dokum ent moderner K on
struktionstechnik, eine dreischiffige Halle von 44 m Gesam tbreite 
(zwei 10  m breite Seitenschiffe und ein 24 m breites Mittelschiff) und 
15 3  m Länge in Eisenfachwerk m it Backsteinausriegelung. Blech- 
träger-Rahm enbinder überspannen das M ittelschiff, das von einem 
20-t-Laufkran bestrichen wird. Die Großzügigkeit, W eiträum igkeit 
und W ohldurchdachtheit der Gesam tanlage der Messegebäude können 
nicht unerwähnt bleiben.

W ir durchschreiten nun die Ausstellungsgebäude und Freistände, 
nicht ohne uns darüber verständigt zu haben, daß w ir unsere B e 
trachtungen vom  Gesichtspunkte des Bauingenieurs anstellen, der 
bestrebt ist, nicht nur durch die engste Fachbrille zu sehen, sondern 
auch die Neuheiten und Entwicklungstendenzen in den seinem Fach 
mehr oder weniger naheliegenden technischen Zweigen zu verfolgen.

Die Halle für Baustoffe enthielt Muster fü r Baustoffe und B au 
konstruktionen aller A rt: Natürliche und künstliche Bausteine, von 
welch letzteren namentlich die Bucca-K linker durch eine im Gegensatz 
zu der sonstigen Farbgebung höchst angenehme braune Farbe auf
fallen, feuerfeste Steine, Parkettböden, Korkfußbodenbeläge, D ach
deckungen, Zwischenwandkonstruktionen aus Spezialgipsdielen und 
Compo Board-Platten —  eine ausländische Konstruktion aus Holz 
m it imprägniertem Papier nach dem Sperrplattensystem  ■—-, P latten
wandverkleidungen, unter denen das „  Stritton " der Firm a Strittm atter, 
Freiburg i. B ., eine in unbegrenzter Größe herstellbare K altglasur
platte m it den leuchtendsten Farben, eine Neuheit darstellt, Spezial
holzdachkonstruktionen (Zollbausystem u. a:), Betondichtungsm ittel 
Ceresit und Sika, Glasbausteine. Die Luxfer-Prism en-Gesellschaft 
hat in Verbindung m it ihren Glaserzeugnissen die Eisenbeton-Fenster
konstruktionen in bemerkenswerter Weise fortgebildet. B ei den ver
schiedenen Erzeugnissen der Kam inkopfausbildungen und En t
lüftungshauben werden w ir aufs neue von der Zweckm äßigkeit der 
„Schw endilatoren" überzeugt, jenen Konstruktionen, bei denen aus 
kleinen, leicht transportierbaren Einheiten alle Größen der K am in
aufsätze fü r Haus- und Industriekam ine wie auch Entlüftungsfenster 
hergestellt werden können.

Die hochaktuelle Frage des Umbaues unseres V e r k e h r s s t r a ß e n 
n e tz e s  m it etwa 200 oookm  Länge fü r den immer mehr sich steigernden 
Lastautoverkehr hat auch ihre W irkung auf die Messe nicht verfehlt. 
E s w ar nicht allein die eine H auptstraße des Messegeländes von einer 
langen Reihe von Straßenwalzen jeder Größe m it Dam pf- wie Benzin-

Abb. 1 .

antrieb besiedelt, sondern es w ar selbst eine' kleine besondere Halle 
fü r den Straßenbau reserviert, wo einige Straßenbaum aschinen und 
Betonmischmaschinen, besonders aber die allerverschiedensten Straßen- 
befestigungs- und Pflasterungsarten zur Schau gestellt waren, gleichsam 
zur gefälligen Berücksichtigung einladend bei der Endentscheidung 
über die fü r den neuen Verkehr zweckmäßigen Befestigungsarten. 
Aus den ausgegebenen Prospekten erkennt man immer noch den stillen 
K am pf um die F rage: Teer oder B itum en? ein K am pf, der sich, wie 
es scheint, langsam zugunsten des Straßenteers als eines inländischen 
Erzeugnisses entscheidet, dessen Güte moderne Forschungen wesentlich 
verbessern halfen durch Beseitigung der die nachteiligen spröden 
Eigenschaften bedingenden Bestandteile. A ls ein neues, weniger
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bekanntes Verfahren erschien mir die kalte  Innentecrung, die, nachdem 
sie sich auf der Autostraße H am burg— Berlin gut bewährt haben soll, 
gerade in diesen Tagen von der Stad t Leipzig in der Karl-Tauchnitz- 
Straße zur Anwendung kom m t. E s  handelt sich dabei um eine mit 
W asser verdünnbare Teerpaste, m it H ilfe welcher die Schotterdecke 
verkittet wird und die, obgleich sie m it W asser angem acht wird, 
ein vollkom m en wasserunlösliches Erhärtungsprodukt bildet. Auf 
die Betonstraße w ar mehr indirekt durch die Schaustellung von 
Betoniermaschinen verwiesen, auf die w ir w eiter unten zu sprechen 
kommen. —  In  Verbindung m it der Baum esse fand vom  3. bis 5. März 
eine Straßenbautagung statt. E in  reichhaltiges Program m  m it aktuellen 
Vorträgen und Berichten einiger Ausschußmitglieder der Studien
gesellschaft fü r Autom obilstraßenbau, m it Film vorführungen und 
Besichtigungen stand auf der Tagesordnung.

V or den eben durchschrittenen Hallen stand im Freien ein Park 
von Baum aschinen, z. T. im B etrieb : M aterialaufbereitungsmaschinen, 
Betonm ischm aschinen (Zwangsmischer des H üttenam ts Sonthofen, 
I'reifallm ischer der Allgemeinen Baum aschinen-Gesellschaft und der 
Firm a Baader, Fcucrbach), ein solider, schwerer Autosteinbrecher des 
H üttenam ts Sonthofen, Betonsteinpressen größter und kleinster 
B auart. Unter den Maschinen erkennen wir sofort eine Neuheit: 
Betonierm aschinen fü r den Straßenbau. Zwei Typen waren auf der 
M esse: eine sehr schwere Sonthofener Maschine mit 20 P S  Antrieb, 
ein Zwangsmischer, und eine leichtere B au art m it 12  P S  Antrieb 
der Vögele A. G ., ein Freifallm ischer nach dem amerikanischen System  
Jäger. W ir lassen, da wir Interesse fü r die Maschinen voraussetzen, 
beide hier in Abbildungen folgen (Abb. 1 und 2). Die sämtlichen 
Baum aschinen überraete ein Gerät für moderne Bctonvcrarbeitungs-

A b b .  2 .

methoden, das Modell eines Gußbetonturmes mit in vertikaler Richtung 
parallel verschiebbarer wie neigbarer Rinne und ausbalanciertem , 
drehbarem Rinnenendstück. B ei den Schlackenbetonerzeugnissen und 
den Schlackensteinpressen machen die in Süddeutschland weniger 
bekannten Jurko-Erzeugnisse einen guten Eindruck. Die Firm a 
Dr. G aspary hielt einen besonderen B au  m it ihren bekannten Erzeug
nissen, wie Steinbrecher fester und fahrbarer A rt, K iessand-Auf
bereitungsmaschinen, Betonzuschlagwaschm aschinen besetzt.

E s  müßte ermüden, wollten wir die Inhalte der nächsten Hallen 
fü r Heizeinrichtungen, Maschinen fü r H ausw irtschaft, Nahrungsm ittel
gewerbe, Landw irtschaft, Großmaschinen, Kraftfahrzeuge, W erk
zeugmaschinen, Elektrotechnik, Radiotechnik, Brennstoff, K ra ft  und 
W ärm e des näheren ausführen. W ir suchen im einzelnen nach dem 
Neuen, im ganzen nach dem Sym ptom atischen.

Neben Rotationskom pressoren und F.lektroflaschenzügen w ar 
die Dem ag m it einem besonderes Interesse erweckenden großen K ran 
schaufler m it 2 m2 Schaufel und einem Antrieb von 3 getrennt wirkenden 
Dam pfm aschinen vertreten. Mit dem Bagger, der mit erstaunlicher 
Schnelligkeit und Beweglichkeit arbeitet, ist schon an Bänken mit 
Gesteinen bis zur H ärte von Kalksteinen ohne Vorlockerung gebaggert 
worden. W ir bem erken an dem Bagger bem erkenswerte Züge neuerer 
Konstruktionsideen. E r  ist aus Gründen leichter Auswechselbarkeit 
und leichten Ersatzes von Einzelteilen so dimensioniert, daß nur 
eine A rt von Lagerschalen, Lagerdeckel und Lagerkorper auftritt. 
Gleichzeitig ist er so dimensioniert, daß im  Falle unüberwindlicher 
W iderstände kein Bruch vorkommt, sondern die Maschine stehen

bleibt. Zwei neue, fü r Baustellenm aschinen einzig richtige Konstruk
tionsprinzipien wirken also hier zusammen zu einer erhöhten Betriebs
sicherheit. Ähnliche Bagger baut die Orenstein &  K oppel A. G., 
die neben modernen Benzinlokom otiven einen imposanten Schlepp
schaufelbagger und einen Tonbagger m it Bechenverk dem Messe
besucher in Tätigkeit vorführte.

Unter Mitwirkung des Ausschusses für wirtschaftliches F ö r d e r 
w e se n  w ar eine Ausstellung fü r Förderwesen eingerichtet worden. 
Förderbänder, Schüttelrinnen, sogenannte W uchtförderer, W ander
tische, Förderketten wurden als Einrichtungen fü r Fließarbeit im 
Betrieb vorgeführt. E s  waren durchweg Erzeugnisse deutscher Firmen, 
ein Beweis, daß die am erikanischen Methoden der Fließarbeit wie die 
Mechanisierungsbestrebungen dieses Landes auch immer mehr sich 
in Deutschland einführen. Bleichertsche Fördermaschinen wie solche 
der A. T . G. fehlten nicht. Letztere hielt eine wundervolle Elektro- 
Einschienenliängebahn im Betrieb. Transportkarren mit K ippein
richtungen kleinster B au art bis zu den größten Lastautom obilen mit 
seitw ärts oder rückw ärts aufkippbarer Ladepritsche waren anzutreffen, 
nicht zu vergessen die Unzahl der in immer neuen Form en auftretenden 
Elektrokarren aller möglichen System e. Schon auf den Straßen des 
Messeplatzes wim m elte es von Elektrokarren, mit denen Messebesucher 
auf dem ausgedehnten Messegelände spazieren gefahren wurden. 
An, soweit m ir bekannt, neuen ganz auffallend beweglichen E lektro
karren traten die Bleicliertschen „E idech sen" m it Fußsteuerung hervor, 
die ohne Geschwindigkeitsverminderung sich um ihre eigene Achse 
zu drehen im stande sind. W ir vergessen nicht die „B ulldoggen".

D ie A u t o m ilm e s s e  w ar von einer Menge glänzender Erzeug
nisse dieses Zweiges beschickt, allerdings meist ausländischen U r
sprungs, bei denen die Ford-Erzeugnisse nicht fehlten.

Auf dem Gebiete der W e r k z e u g m a s c h in e n  bem erken wir 
ein Bestreben nach Vereinfachung und Normung, zweifellos wiederum 
aus Gründen einfacherer Ersatzteilbeschaffung und -auswechselung 
zum Zwecke besserer Betriebssicherheit und Verringerung, d. h. 
Verbilligung der Ersatzteillager. Auffallend ist das Überhandnehmen 
direkter Motorkuppelungen und das zunehmende Verschwinden des 
Riemenantriebes.

D as H aus der E le k t r o t e c h n i k  verm ittelte einen schönen 
Überblick über die elektrotechnischen Erzeugnisse auf dem Gebiete 
der elektrischen K raft-, Licht- und W ärmeerzeugung. E s  gibt wohl 
kaum einen A pparat, der auf der Messe nicht zu sehen gewesen wäre.

Neue B lüten schießen auf dem Gebiete der elektrischen L ich t
reklame hervor, wie auch auf dem Gebiete der Lichtsignale fü r das 
Verkehrswesen. E s  braucht nicht betont zu werden,-* daß selbstver
ständlich das Funkerwesen m it unzähligen Erzeugnissen an Funk
geräten einen breiten R aum  der Messe einnahm, von denen besonders 
die Verstärker fü r Em pfangsanlagen von Siemens &  Halske Neuheiten 
darstellen sollen. Auch auf dem Gebiete der Elektrotechnik stellen 
wir ein teilweises Streben nach Normierung fest, nam entlich auf dem 
Felde der Schaltanlagen, für die zahlreiche schöne M uster vorhanden 
waren.

W ir können auf unserem weiteren Rundgang auf der Messe 
nur streifend berühren die Erzeugnisse der Eisen- und Stahlwaren
industrie —  diese sind zum T eil m it recht gutem  Geschmack zur 
Schau gestellt worden — , der Setzerei- und Druckereimaschinen, 
der Textilm aschinen, der Papierverarbeitungs- und Kartonagen- 
maschinen, der Rechenmaschinen, der Schreibm aschinen und son
stigen Bürobedarfsartikel, der Schweißapparate und verweilen nun 
schließlich noch etw as in der ncuerbauten Riesenausstellungshalle, 
die w ir eingangs beschrieben, und welche die Sonderausstellung für 
B r e n n s t o f f ,  K r a f t  u n d  W ä rm e b a rg . H ier w aren die vollkommen
sten Maschinenräumc anzutreffen m it im Betrieb befindlichen K ra ft
maschinen aller A rt. Die Dieselm aschinen, namentlich die kompressor
losen, behaupteten das Feld. Die Firm a Junkers, Dessau, stellte 
3 Fleugzeugmotoren aus. Im  Anschluß an die Kraftm aschinen fand 
man wärm ewirtschaftliche Anlagen zur weitgehendsten Ausnutzung 
von Abdam pf- und Abgaswärm e und im Zusammenhang dam it zahl
reiche M eßapparate und selbstregistrierende A pparate fü r rationelle 
Betriebs- und Energiekontrolle, jene im Streben nach Erhöhung 
der W irtschaftlichkeit und der W ärm ewirtschaft unentbehrlichen 
Einrichtungen, Apparate fü r Frischluftheizungen und Erzeugnisse 
für das Gießereiwesen, besonders Formmaschinen, und schließlich 
Apparate zur Verstärkung des Kam inzuges, ja  sogar solche, die einen 
Kam inzug ersetzen, ergänzten den In h alt dieser Sonderausstellung.

Rückblickend sehen w ir gerade durch die „Technische Messe" 
wieder den roten Faden aufgezeigt und illustriert, der sich durch die Ent
wicklung der modernen Technik hiudurchzieht: N icht allein das Streben 
nach unaufhörlicher absoluter Verbesserung technischer Erzeug
nisse, sondern H and in H and dam it eine stetige W irtschaftlicher
gestaltung technischer Erzeugnisse, erstrebt durch bewußte Betriebs
kontrolle, Norm ierung der Produktionsm ittel und der sonstigen 
technischen H ilfsm ittel und Mechanisierung der Arbeitsmethoden.

Vom  Gesichtspunkt der augenblicklichen W irtschaftslage be
trachtet, stellt die gute Beschickung der Messe in dieser schweren 
Zeit ein glänzendes Zeugnis fü r die H offnungsfreudigkeit und die 
Unentwegtheit deutschen Unternehmungsgeistes dar, worüber wir 
uns alle freuen müssen.
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A. B e k a n n t g e m a c h t e  A n m e ld u n g e n .
Bekanntgem acht im P atentb latt Nr. 8 vom  25. Febr. 1926.

K l. 5 c, Gr. 4. H 97 619 . Dietrich Hesse, Duisburg-Beeck, Nordstr. 92. 
ICappschuh. 19 . V I. 24.

K l. 5 d, Gr. 7. H  X02 720. Heinrich Hesseln, Essen a. d. Ruhr, 
H örster Straße 55. Streckensicherung m it Gesteinstaub 
gegen Explosionen. 14 . V II . 25.

Kl. 3 7 a , Gr. 7. R  62 608. W ilhelm Reiner, Berlin-Tem pelhof, 
Schönburgstr. 8. Verfahren zur Verbindung bitum en
haltiger Schichten m it Schichten aus Zementbeton u. dgl. 
nach Patent 333 495; Zus. z. P at. 333 495. 25. X I .  24.

KI. 80 a, Gr. 14 . Sch 6 3 39 3 . . Curt Schmidt, Großschönau i. Sa.
Maschine zum Stam pfen von Form steinen aus Beton o. dgl. 
7. X I .  2 1.

Kl. 80 a, Gr. 43. H  96438 . Tore G ustav Olof H ydcn, Stockholm,
u. E r ik  Valdem ar Carlsson, Nyköping, Schwed; V ertr .: 
D ipl.-Ing. K . W alter, Pat.-A nw ., Berlin  SW  6 1. Verfahren 
zur H erstellung langgestreckter Hohlkörper aus plastischer 
Masse, wie Beton o. dgl. 12 . I I I .  24. Schweden 28. I I I .  
bzw. 24. V . 23.

Kl. 80 b, Gr. i .  I I  10 0 00 0 . Carl G ustav H anhart, Riischlikon b.
Zürich, Schweiz; V ertr.: Pat.-A nw älte E . Herse, Cassel- 
Wilhelmshöhe, u. D ipl.-Ing. H . Ilillecke, Berlin SW  61. 
Mörtelschicht als Unterlage für organische, schmelzbare 
Überzüge. 9. 1 .  25.

Kl. 80 b, Gr. 3. S 68940. Siemens & Halske A kt.-G es., Berlin-Sie
mensstadt. Einrichtung zur Prüfung der Bindezeit von 
Zement. 14 . I I .  25.

Kl. 80 b, Gr. 25. B  1 1 6  882. F a . Dr. B ia l & M arx G. m. b. H ., Berlin.
Verfahren zur H erstellung von Gewebebauplatten, insbes. 
fü r Eisenbahnoberbau. 1 .  X I I .  24.

Kl. 81 e, Gr. 13 5 . B . 14  590. Carl Bender, Köln-Lindenthal, Kre- 
mentzstr. 2. Vorrichtung zum Entleeren von Bunkern. 
2 3 . V I. 24.

Kl. 84 c, Gr. 4. S 62 995. Siem ens-Bauunion G. m. b. H . Kom m an- 
ditges., Berlin. Verfahren zum Ram m en oder Herausziehen 
von Pfählen in Gewässern. 30. V . 23.

Kl. 85 c, Gr. 1 .  F  55 300. Theodor Franz, Bochum -Riem ke. Ver
fahren zur Reinigung von Abwässern. 2 1 .  I .  24.

Kl. 85 c, Gr. 3. J  2 5 5 5 4 . D r.-Ing. K a rl Im hoff, Essen, Zweigert
straße 57. Schlam m belebungsanlage zur Reinigung von 
Abwasser, bestehend aus Lüftungsbecken und N achklär
becken. 22. X I I .  24.

Kl. 85 c, Gr. 6. P  46 829. D r.-In g. M ax Prüß, Essen a. d. R uhr,
Sem perstr. 6. K läran lage m it trichterförm igen Bodenver
tiefungen; Zus. z. P at. 422 984. 12 . I X .  23.

B . E r t e i l t e  P a t e n t e .
Bekanntgem acht im P atentb latt Nr. 8 vom  25. Febr. 1926.

Kl. 5 a , Gr. 5. 426 432. F a . W estdeutsche Tiefbohrgesellschaft m.
b . FI., Essen, Ruhr. Rückschlagausschalter fü r Spülboh
rungen. 17.  V I. 24. W  66 383.

Kl- 5 d, Gr. 14 .  426 339. D r.-Ing. A rthur Gerke, W aldenburg i.
Schles. Im  Anschluß an eine Schüttelrutsche arbeitende 
Bergeversetzm aschine; Zus. z. P at. 425 4 17 . 8. V I. 24.
G 61 586.

Kl. 5 d, Gr. 14 . 426 340. D r.-Ing. Arthur Gerke, W aldenburg i.
Schles. Vorrichtung zum maschinellen Bergeversatz; Zus. 
z. P at. 425 4 17 . 22. X I . 24. G  62 739.

K l. 19  a, Gr. I I .  426390. Carl Bach, Langestr. 2, u. R ichard  Schräder, 
W eststr. 2, H agen i. W. Schienenbefestigung; Zus. z. Pat. 
402 7 15 . 24. X . 23. B  i n  485.

K l. 19  a, Gr. 24, 426 39 1. D r.-Ing. Otto Käm m erer, Charlotten
burg, Lyckallee 12 , u. W ilhelm Ulrich Arbenz, Zehlendorf, 
Wannseebahn, Sophie-Charlotte-Str. n .  Gleis für Kippen.
15 . V I I I .  24. Iv 92 300.

K l. 19  a, Gr. 24. 426 39 2 . Konrad Schünemann, Üdesse b. Peine.
Ausziehbares H ilfsgleis für Grubenbahnen u. dgl. 3. X . 23.
Sch 68 719 .

K l. 20 h, Gr. 6. 4 2 6 5 8 1. G ustav Rödelbronn, Ahlen i. W estf. A uf
gleisvorrichtung. 18 . IV . 24. R  60 940.

K l. 20 h, Gr. 7. 426439. F a . Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H ., 
Berlin-Siem ensstadt. Sicherheitseinrichtung für Beschleuni
gungsaulagen, insbes. für Fahrzeuge. 1 1 .  X I I .  24. S 6S 0 15 . 

K l. 20 h , Gr. 7. 426 498. Hanns R itte r von Zahler, Mannheim, ICant- 
str. 8. Einrichtung zum Regeln der Geschwindigkeit von 
Eisenbahnwagen auf Ablaufbergen. 22. V I. 23. Z 1 3  843.

K l. 20 i, ' Gr. 27. 4 26 535 . Charles Em anuel Milde u. Georges H uyau x, 
Paris; V ertr.: Dr. G. Lotterhos, Pat.-A nw ., Frankfurt a. M. 
Graphischer Streckenanzeiger. 26. I X . 24. M 86 555. F ran k
reich 27. IX . 23.

KI. 20 k , Gr. 9. 4 2 6 3 5 2 . F a . Siem ens-Schuckertwerke G. m. b. H ., ' 
Berlin-Siem ensstadt. Nachspannbare Querdrahtaufhängung 
fü r Fahrleitungen elektrischer Bahnen. 15 . I I I .  24. S 65 406. 

K l. 20 k, Gr.’ 9. 426 636. Aktiengesellschaft Brow n, B overi & Cie., 
Baden, Schweiz; V ertr.: Robert Boveri, M annheim -Käfer
ta l. Anordnung zur Aufhängung und Abstützung von 
Kettenfahrleitungen elektrischer Bahnen. 5. V I I I .  24. 
A  42 779.

K l. 37 b, Gr. 3 . 426 398. F a . Siem ens-Schuckertwerke G. m. b. H., 
Berlin-Siem ensstadt. Mast m it Einrichtung für die A n
ordnung von Endverscblüssen. 20. I X . 24. S  67 138 .

K l. 37 c, Gr. 6. 426399. Heinrich Jun ker, Frankfurt a. M., Im
Prüfling 13 .. Fugenloses biberschwanzartig gemustertes
Zementdach. 18 . V I I I .  20. J  2 0 6 8 1.

K l. 37 f, Gr. 7. 426447. M assivbau Handel A kt.-G es., Dortm und.
Umformerturm. 17 . V . 23. M 81 494.

K l. 65 b 2, Gr. 4. 426 458. D r. R ichard von der Heide, K iel, W erk
R avensberg. Unabhängiges T auschgerät; Zus. z. Pat.
4 13 3 3 2 . 15 . X I .  22. I I  9 1 8po.

K l. 80 a, Gr. 7. 426 332. G ustav Könnecke, Duisburg-Beeck, Ost
ackerweg 16 . Betonm ischharke. 14 . I I .  25. K  92 914 .

K l. 80 b, Gr. 1 .  4 2 6 6 2 1. Jakob  Adolf Flerrmann, Offenbach a. M.,
Bernardstr. 10 3 . Verfahren zur H erstellung von m it einem
dauerhaften Farbanstrich  versehbaren Zementmassen. 10. 
X I I .  24. H  99664.

K l. 84 a, Gr. 3. 4 26 4 19 . Berliner Act.-G es. für Eisengießerei und
M aschinenfabrikation, Charlottenburg. Bewegungsvorrich
tung fü r senkrecht geführte Zylinderschütze oder R ing- 
ventile fü r Schleusen. 17 . V . 24. B  1 1 4  1 1 5 .

K l. 84 a, Gr. 3 . 426 420. D ipl.-Ing. Edm und Groh, Zittau i. Sa.,
Ju ststr. 4. W ehranlage; Zus. z. P at. 425 700. 30. V . 23.
G  60 573.

K l. 85 c, Gr. 3. 426 422. Dr. Herrm ann Bach, Essen, Johannastr. 16.
Verfahren zur biologischen Reinigung von phenolhaltigen 
Abwässern. 1 1 .  X I I .  24. B  1 1 7  092.

K l. 85 c, Gr. 3. 426429. D r.-Ing. K a rl Im hoff, Essen, Zweigertstr. 57.
Verfahren zur Abwasserreinigung m it belebtem Schlam m .
16 . V II . 24. J  24 977.,

B O C H E R B E S P R E C H U N G E N .

E le m e n te  d e r  G r a p h o s t a t ik .  Von Ing. Georg D reyer, Gewerbe
studienrat. Achte verm ehrte und verbesserte Auflage. Verlag 
Dr. M ax Jaenecke, Leipzig, 1925. Preis 5,—  RM .

Das drei Tafeln und 140 Seiten T ext umfassende Lehrbuch 
befaßt sich —  seinem T itel entsprechend —  m it den Elem enten der 
Graphostatik und deren Anwendung vornehm lich auf ebene Fach
werke. E s  dürfte fü r die Baugewerkschulen verfaßt sein und hier, 
namentlich durch die vielen Anwendungsbeispiele, im  Lehrbetrieb 
und zum Selbststudium , gute Dienste leisten.’ Behandelt wird u. a. 
auch die Rittersche Schnittmethode, obwohl sie nicht zur Graphostatik 
gehört; hingegen fehlt die Culmännsche Stabkraftbestim m ung, ebenso 

e Anwendung der Graphostatik zur Bestim m ung der Trägheits
momente und zur Auffindung von Null- und Schwerlinien im Verbund- 
bau. Berechnungsarten in dieser H insicht, wie sie Prof. Spangenberg 
(im Bauing. 1925) veröffentlicht hat, dürfte es sich empfehlen in einer 
neuen 'Auflage aufzunehmen, da die graphische Behandlung auf 
megung belasteter bzw. durch eine N orm alkraft und ein Moment 
beanspruchter Verbundquerschnitte auf graphischem Wege immer 
®ehr Anwendung findet und auch im Unterricht technischer M ittel

schulen Berücksichtigung finden sollte. D as, w as das W erk bietet 
ist k lar, verständlich und in steter Anlehnung an die P rax is  zur 
Darstellung gebracht. M. F .
T e c h n is c h e  V o r s c h r i f t e n  f ü r  B a u le is t u n g e n ,  aufgestellt vom 

Reichs-Verdingungsausschuß, m it einem Vorw ort von Oberbaurat 
Voß. Bauw elt-Verlag, Berlin 1925. Preis 1,60  RM .

In  der vorliegenden Veröffentlichung spiegelt sich das Ergebnis 
der mehr als vierjährigen Verhandlungen wieder. D ie Vorschriften 
sind bearbeitet auf Grund e in esR eich stagsb esch lu ssesvo m g.III. 19 2 1. 
Unter M itwirkung der beteiligten, jeweilig sachverständigen Kreise 
liegen nunmehr die Technischen Vorschriften vo r fü r alle die im Hoch
bau vorkommenden Bauleistungen, beginnend m it den Erdarbeiten 
und m it den gärtnerischen Anlagen abschließend.

Die gesamten Baufachkreise werden allen denen danken, die 
an  dem Zustandekommen dieser wertvollen, fü r die bauliche P raxis 
des Hochbaues grundlegenden Zusam m enfassung m itgearbeitet haben. 
Möge diese Anerkennung sich auch in einer möglichst einheitlichen 
Anwendung der technischen Vorschriften zu erkennen geben. D ie ge
leistete Arbeit verdient es. M. F .

24*
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Ortsgruppe Brandenburg.
Geheim rat Prof. D r.-Ing. R u d e lo f f  sprach über „D ie  Bedeutung 

der wissenschaftlichen Forschungsarbeit fü r die W irtschaftlichkeit 
im B auw esen".

Die Forschungsarbeiten sollen fü r die P rax is des Bauw esens 
Nutzen bringen und sind in dem Sinne wissenschaftlich, daß sie wissen
bereichernd wirken. Unsere Erkenntnisse beruhen nicht allein auf V er
suchsergebnissen, sondern auch auf Beobachtung im Betriebe, d. h. auf 
Erfahrungen. Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen von Ver
suchen ist es notwendig, zunächst ein klares B ild  von dem bereits 
Erforschten bzw. von den Lücken darin zu erlangen. W as die Verwer
tung der Betriebserfahrungen anbetrifft, die leider auch heute noch 
vielfach  a ls  Betriebsgeheim nis bewahrt werden, so w ird diese nur 
möglich, w enn die Forschungsarbeit gemeinsam von fachkundigen 
Männern betrieben wird.

Von welchen Um ständen hängt die W irtschaftlichkeit im B au 
wesen ab ? Zunächst von der Organisation, dann aber auch von der 
Anordnung der Lagerplätze. Besondere K ap ite l fü r sich bilden aber 
erstens die W ahl der Transporteinrichtungen, zweitens die Leistung 
und der K raftverbrauch  der Arbeits- und Baum aschinen, sowie bei 
gegebener Bauweise, sei es Beton oder Eisen, drittens die W ahl der 
B au- und W erkstoffe und deren Verarbeitungsweise.

B e i den Transporteinrichtungen werden die Forschungen über 
die w irtschaftlich zweckmäßigste W ahl unter den System en sich auf 
statistische Erfahrungenbeschränken müssen. Auf den Bauplätzen sind 
zur N iederschrift der Beobachtungen einheitliche Fragebogen zu ver
wenden, aus deren Angaben die notwendigen Aufschlüsse zu machen 
sind. B e i den Arbeits- und Baum aschinen kom m t der Verlust bei der 
Energieübertragung von der Erzeugungs- oder Entnahm estelle bis 
zum Arbeitsort in Frage. Solche Verluste liegen u. a. im Verhalten 
der verwendeten Treibriem en, der Lagerkonstruktionen, der Anord
nung der Schm ierung und der A rt des verwendeten Schm ierm ittels. 
Die Leistungsfähigkeit der Förderm ittel unter Berücksichtigung der 
W irtschaftlichkeit wird bereits in Gem einschaftsarbeit durch den 
Ausschuß fü r w irtschaftliches Förderwesen des Reichskuratorium s 
fü r W irtschaft und Technik erprobt. D ie Inangriffnahm e dieser 
Arbeiten liefert schlagende Beweise dafür, daß w irtschaftlicher Nutzen 
von ihnen erw artet wird. E s  sind Fälle  bekannt geworden, in denen 
allein die sachgemäße ständige Kontrolle und Erprobung der Schm ier
m ittel größerer .M aschinenfabriken Ersparnisse brachten, die das 
Zehnfache der Aufwendung fü r diese M ehrarbeiten betrugen. Die 
Bedeutung der richtigen W ahl und Verarbeitung des B austoffes für 
die W irtschaftlichkeit ist zur Genüge bekannt. Besonders im  Beton
bau können gemeinsame Forschungsarbeiten von großem Nutzen fü r 
die W irtschaftlichkeit sein. W enn K ies m it langerprobten Eigenschaften 
vorhanden ist, w ird . es fü r die Bauunternehm ung ein Leichtes sein, 
Beton von den geforderten Eigenschaften herzustellen. Liegt aber 
die Baustelle zu w eit entfernt von der Lagerstelle des erprobten Kieses, 
während sich in der Nähe der Baustelle ein K ieslager von noch uner
forschten M aterialeigenschaften befindet, so entsteht die Frage, ob 
es m it Rücksicht auf Ersparnisse an Transportkosten wirtschaftlich 
ist, den fremden K ies zunächst zu erproben und ihn auch dann zu 
verwenden, wenn er zur Erzielung genügender Festigkeit oder sonstiger 
Eigenschaften des zu erstellenden Betons dem bisher verwendeten 
K ies gegenüber größeren Zusatz an teurem  Bindem ittel und besondere 
Vorbehandlung erfordert. E s  wäre erstrebenswert, wenn alle B a u 
unternehmungen, die Untersuchungen an K ieslagern ausgeführt haben, 
diese m itteilten, dam it man durch Vergleich der einlaufenden Ergebnisse 
hinreichende Erfahrungen erlangt, die gestatten, auch über bisher nicht 
erprobten K ies allein nach dessen äußeren Eigenschaften, wie Reinheit, 
Kornzusam m ensetzung usw., ohne um ständliche Betonuntersuchungen 
ein U rteil über die Verwendung dieses K ieses abzugeben.

Zu wesentlichen Ersparnissen kann auch die Erforschung der 
Eigenschaften der zur Mörtel- und Betonbereitung zu verwendenden 
Bindem ittel führen. Z. B . würde die hohe A nfangsfestigkeit bei der 
Verwendung der sogenannten hochwertigen Zemente das Ausschalen 
in wesentlich kürzerer Zeit ermöglichen, wodurch erheblich an  Aus
schalungsm aterial gespart werden könnte. B e i den Holzuntersuchun
gen nehmen die Am erikaner Biegeversuche am  ganzen Balken  in den 
bei der Verwendung üblichen Maßen vor. D er Internationale Verband 
fü r M aterialprüfungen der Technik hat als einheitliches Verfahren für 
Holzprüfungen Versuche an kleinen Stücken durchgeführt. D ie Proben 
sind astfreien Stellen zu entnehmen, wobei Biege-, Zug-, Druck- sowie 
Quellungs- und Schwingungsversuche stattfinden. F ü r die U nter
suchung von Tischlerleim  ist es am  besten, die Fugenfestigkeit durch 
Zugversuche an  H irn auf H irn verleim ten Hölzern festzustellen. Im  
Eisenbahn- und Straßenbau empfiehlt es sich fü r den Unternehmer, 
das ■ Schotterm aterial sachgemäß zu erproben, um die Gewrährfrist 
innezuhalten. Im  Eisenbau ist die D auerhaftigkeit nach den bestehen
den Kenntnissen richtig gew ählter Konstruktionen, wie die Erfahrung 
an  Bauw erken gelehrt hat, abhängig von dem auch heute noch nicht 
bis zum letzten Ende erforschten Verhalten des B austoffes in den 
Anschlußstellen. D ie Spannungen in Querschnitten m it Nietlöchem

sind außerordentlich ungleichm äßig verteilt und besonders groß neben 
den Löchern. D ie Frage, ob sich örtliche Spannungen b ei zähen, ver
form baren Eisen ausgleichen, kann bei Bauw erken, die im Betriebe in 
Schwingungen geraten, wie z. B . Brücken, endgültig nur durch D auer
versuche m it zahlreichen Lastw echseln einwandfrei gelöst werden.

Die Verluste bei der Energieübertragung können die Betriebs
kosten erheblich steigern. B e i Riem entrieben hängt die W ahl des 
R iem enm aterials (Leder-, Gummi- oder Haarriem en) von den atm o
sphärischen Um ständen ab. Ungelöste Fragen  sind aber, ob der 
Lederriemen m it der H aar- oder Fleischseite auf die Scheibe aufgelegt 
werden soll. Neuere Versuche des Auslandes lassen den L au f auf der 
H aarseite zweckmäßiger erscheinen. D er Energieverlust durch R ie
menschlupf soll hierbei der geringere und die Lebensdauer des Riemens 
die größere sein.

Beachtlichen Einfluß auf die W irtschaftlichkeit des Baubetriebes 
haben schließlich die Ausgaben fü r die Instandhaltung der Einrich
tungen. B e i aller Sorgfalt der H ersteller bleiben Brüche an Betriebs
maschinen nicht aus. Erwünscht sind W iederherstellungsverfahren, 
die au f dem Bauplatze unter geringem  Zeitverlust durchgeführt wer
den können. E in  solches V erfahren ist das Lötspake-Ferrofix. Zu 
empfindlichen Störungen kann ein Versagen der Fördereinrichtungen 
durch Reißen der D rahtseile führen. A ls das beste V erfahren zur 
Seilprüfung hat sich der Venvindeversuch herausgestellt.

B ei der Forschungsarbeit kom m t es vor allen Dingen auf die 
gemeinsame Arbeit an. Sonst w ird zuviel Doppelarbeit geleistet. 
Vollen Erfo lg  fü r möglichst schnellen Aufstieg unter geringsten Auf
wendungen bieten nur Gem einschaftsarbeiten, denen schon das ge
sam te bestehende W issen und die vielerorts gesammelten Erfahrungen 
zugrunde liegen. D ie heutige w irtschaftliche Lage Deutschlands for
dert, unser Schaffen zurzeit weniger auf große Gewinne des Einzelnen 
einzustellen, als darauf, allen leistungsfähigen Unternehmungen über 
die Zeit der N ot hinfortzuhelfen.

Anschließend an die V orträge von G eh .-R at Rudeloff und 
D r. W inkel trug H err M inisterialrat H a fn e r  vom  Österreichischen 
Bundesm inisterium  fü r H andel und Verkehr aus W ien als Gast der
D .G .f.B . interessante Einzelheiten über den B au  der Floridsdorfer 
Brücke über die Donau in W ien vor, unterstützt durch eine Reihe 
von Lichtbildern der Entw ürfe und der Ausführung.

Die alte B rücke an dieser Stelle w ar zu schm al und zu schwach 
geworden. Beim  Neubau mußte der über die Brücke gehende lebhafte 
Straßenverkehr und der darunter gehende Eisenbahn- und Schiffahrts
verkehr aufrechterhalten und daher auf den Einbau behelfsmäßiger 
Einrichtungen verzichtet werden. Zunächst wurde strom abwärts, 
dicht neben der alten Brücke, die eine H älfte der neuen der ganzen 
Länge nach fertiggestellt und dem Verkehr' übergeben. D ann w'urde 
nach Abbruch der alten Brücke die andere H älfte  der neuen auf
gestellt und m it der im  Verkehr befindlichen H älfte  verbunden. Dieser 
Bauvorgang wurde möglich durch hier zum ersten Male angewendete 
E inbauverfahren der Strom brückenträger. M it den beiderseitigen 
Ram pen ist die Brücke insgesam t 1 ,3  km  lang, die Strom brücke allein 
3 3 5  m - B e i Nullwasserspiegel muß 10  m D urchfahrtshöhe für die 
Schiffahrt freibleiben. Die Pfeilerm itten der Strom brücke sind 84 m 
voneinander entfernt; der Überbau besteht aus vier über der Fahr
bahn liegenden Vollw andträgern m it Zugband, b ei den F lu t- und 
K ai-Brücken aus sieben unter der Fahrbahn liegenden Vollwandträgern. 
D as gesamte Eisengewicht beträgt 12  000 t . Von den 18  Pfeilern und 
W iderlagern wurden 14  auf Senkkästen gegründet, z. T . bis 14  111 
unter N .W . der D onau. D er Brückenbau wurde 19 13  begonnen und 
verzögerte sich durch den K rieg  und seine Folgen bis Ende 1923. 
D er ursprüngliche Kostenanschlag schloß m it 12  Mill. Goldkronen ab.

Zahlung des Mitgliedsbeitrages für 1926.
Eine größere Zahl von Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft 

fü r Bauingenieurwesen schuldet noch immer den zu Jahresanfang 
fälligen B eitrag , der au f der ordentlichen Mitglieder-Versammlung 
(Hauptversam m lung) am  l .  Dezem ber v . J .  auf 8 Reichsm ark jähr
lich, fü r M itglieder des V .d .I. auf 6 Reichsm ark und fü r junioren auf 
3 Reichsm ark festgesetzt worden ist. E s  w ird gebeten, den Beitrag 
b a ld g e f ä l l i g s t  auf das Postscheckkonto N r. x00329 der Deutschen 
Gesellschaft fü r Bauingenieurwesen, Berlin  N W . 7 (Ingenieurhaus), 
einzuzahlen.

Führer für die Berufswahl.
D er bevorstehende Osterterm in w irft fü r zahlreiche junge Leute 

die Frage auf, welchen B eru f sie wählen wollen. W ir weisen daher 
unsere M itglieder erneut auf die Schrift von D ipl.-Ing. B a e r  „Die 
Ausbildung fü r den B eru f des akadem ischen Bauingenieurs" hin, die 
im  A ufträge des Deutschen ‘ Ausschusses fü r technisches Schulwesen 
und der Deutschen Gesellschaft fü r Bauingenieurwesen verfaßt würden 
ist. D ie Schrift, die u. a . vom  sächsischen Unterrichtsministerium 
den Schülern der höheren Lehranstalten und deren Eltern  empfohlen 
würden ist, kann zum Preise von 0,50 RM . vom  V D I-V erlag G. m. b. H., 
Berlin  SW  19 , Beuthstraße 7, bezogen werden.

Für die Schriftleitung verantw ortlich: Geheimrat Dr.-Ing. E. h. M. Foerster, D resden — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 
Druck von H . S. Hermann & Co., Berlin SW  19, Beuthstraße S.


